
Bucbbesprecbungen 

Deulsche Geschichle 

Archaologie in Deutschland . SlUttgart : Theiss. Hen 111990 Januar-Miirl. 

Wie der Titel der vierteljahrli ch erscheinenden Zeitsch rift berelts verrat, liegt der Themen
schwerpunkt aufder Landesarchaologie. Neben einem Schwertpunktthema - im vorliegenden Fall 
die Alamannen - findet ma n stets kurze 8eitrage zu aklUe ll en Arbeiten der Landesarchiiologie, 
Buchbesprechungen, Hinweise zu Ausstellungen, Berichte Uber die Arbeit deutscher Archaologen 
im Ausland sowie kritische Beme rkungen zu den besonderen Problemen der archaologischen 
Denkmalpnege. Bei den Autoren handelt es sich ste ls urn Wissenschaftler - so im vorliegenden 
Hen - oder wenigstens urn "Fachleute", die es verstehen, archaologische Themen so aufzube rej· 
ten, daB sie auch fLir jene Liebhaber dieses spannenden Forschungsbere ichs verstandlich werden, 
die Ober keine fachwissenschaftliche Ausbildung verfligen . Dabei geht dies ni cht auf Kosten des 
inhaltlichen Niveaus, wenngleich man nicht di e MaBstabe einer wissenschafUichen Publikation 
anlegen darr. 

Ei n besonderes Verdienst dieser Zeitschrift ist es, daB sie sich intensiv bemOht, das BewuBtsein 
fUr den potenti ell hohen kulturellen Wert jeden Bodendenkmals - und wenn es zu niichst auch 
noch so unbedeutend erscheint - zu s tarken. Die Fronten im Kampf der Archaologen gege n deren 
Zerstorung sind zahlreich und keineswegs eindeutig. Hier konnte si ch der von dieser Publikat ion 
gewahlte Ansatz als ge rade ri chti g erweisen. Nur wenn ei ne breitere Offen tli chkeit - und seien es 
rein Quantitativ nur wenige, daflir aber sehr engagien e .. li ebhaber" de r Landesarchaologie - von 
den Aufgaben, Moglichkeiten, G renzen und Chancen der Archaologie in Deutschland unterrich· 
tet wird , besteht die Hoffnu ng, eines Tages n icht vor einer voll stand ig zubeton ien en FrGhge· 
schichte zu stehen . Micho R6hring 

Fre i h e i t , G I e i c h h e it , B TO d e r l ic h kei t . 200 l ahre Franzosische Revolutio n in Deutschl and. 
Ausstellungskatalog des German ischen Natio nalm useu ms, hrsg. vo n G . Bott . Germanisches Na· 
tio nalmuseum Nurnbe rg 1989, 808 S. 

Wenn auch die liste der wissenschaftlichen Berater im engeren Sinn nur 14 namhafte Personen 
umfaBl , so gil l doch der Dank flir Rat und Hilfe weit Ober 125 Personen, die vie lfach aus dem Kreis 
der deutschen und intern ationalen akademischen FOhrungseJile stam me n. Ebenso erstau nl ich ist 
die Auflistung vo n me hreren hu nde rt Leihgebern des In· und Auslandes. So haben die Planer der 
Ausstellung des Ge rmanischen Natio nalmuseums fli r ei ne gediegene wissenschaftliche G rundle· 
gu ng ihres Vorhabens Sorge getragen. Ihr Katalog ist nicht nur ein "FOhrer" dUTCh die Ausstellung, 
sondern er wird fLir die folgenden Generationen zu einem groBartig gestalteten Handbuch und 
Nachschlagewcrk zu r Geschichte, Kunst, Kultur der Franzosischen Revolutio n und ihrer langfri· 
stigen Rezeption in Deutschland. Ein umfangreiches Lite raturverzeichn is (S . 793-808) unterb rei· 
tet dem interessierten Laien ei n facettenreiches Spektrum von Schriften zu r Fo rtsetzu ng sei ner 
privaten Studien, ohne den Anspruch auf Vollstandigkeit erh eben zu wollen. 

Das Vorwort dieses monumentalen Katalogs hat die Form ei ner Aufsatzsamm lu ng, durch die 
tier Leser in den ve rastelten Wirkungszusammenhang von Franzosischer Revolution und nachfol· 
genden Bewegungen od er geistigen Stromungen e ingefLihrt werden 5011 . So heben die Au to ren be· 
so nders fo lgend e Themenhereiche in das BewuBtsei n des Lesers: 

Die Postulate einer unvolle ndeten Revolution ; 
Die Franzosische Revolut ion in ihrer Verbindung zur deutschen Geschichtswissenschaft, zur 
deutschen Arbeiterbewegung, zur Literatur, zum KJ assizism us, zu ihren Intellektuellen etc. 
Der Absch nitt uber die "Bild gewo rdene Revolution" prasent ien eine Serie allegorischer BUit-

ter, in denen Angste, Hoffnungen oder Prinzipien der Franzosischen Revolution zum Ausdruck 
kommen . So sind wen ig bekannt die Allegorie ube r die begrenzte Beibehaltung der Feudallasten 
1790 (S. 165) und jene Ober die Mamite Epuratoire des Jocobins 1793 (S . 167). Gelegentlich wird 
durch die Bildve rkleinerungen die Lesbarkeit der Schriftzuge auf den Kari katuren oder den Be· 
gle ittexte n sehr reduziert, so z. B. S. 187 oben. 

In diesem Zusamm enh ang verd ienen besonders die 106 farbigen Abbildungen erwiih nt zu wer· 
den , die va n bester Qualitat sind und verschiedenen Sachabschnitten zugeordn et werden. Die je· 
der Abbildung beigegebenen Ko mm entare tendieren in der Mehrzahl dahin, den Bildsinn und die 
politischen Funktionen zu umsch reiben. Fast Oberall wird auf die Que lle, den Fundort und auf 
weilerflihrendes Schrifttum sofort verwiesen. 
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Die Darstellung der Rezeption der Franzosische n Revolutio n hat ihren Schwerpu nkt im 19. 
l ahrhu ndert und finde! ihre Untergliederung in folge nden Themenkreisen: Nachrichten von der 
Revolut io n ; Von deutscher Republik ; Zur Sozialgeschichte der deutschen Revolutionsbege iste· 
rung; Wider die franzosischen Re ichsfeinde; Feindbilder ; Napoleon ; Formen der politischen 
Offentl ichkeit im 19. Jhd. 

Auch im 20. Jahrhundert wirken die" Traume vo n Freiheit und Gleichheit" liber das politische 
und klinstlerische Leben der We imarer Republik hinaus b is in die aktuelle Zeit der Bundesrepublik 
hinein . Als Beispiele werden u. a. genannt : lU rgen Wailer : Frei heit 78; Joseph Beuys : Freedo m, 
Equality, Brotherhood (1975); Gud ru n Brune: Wacht auf, Verdammte dieser Erde (1978). - R. 
Schoch schlieBt sei nen ei nle ilenden Beilrag mil den propheli schen Worten : "Und da der Traum 
vo m besseren Zusam men leben der Menschen und Volker noch nicht ausgetrau mt ist, besteht Ge· 
wiBheit darilber, daB die Id een von 1789 auch ihr 200. Jubi liium ilberleben werden" (S . 769). 

In Anbe tracht der Ausdehnung des Heilige n Romischen Reichs verwu ndert die Tatsache, daB 
der jacobinische Geist in der Gestalt von K1ubs vor allem in einige n Stlidten und Orten aufdem Iin· 
ken Rheinufer Verbreitung findet und damit eine demokratisch-republikanische Tradi tio n mit Un
terbrechungen in Deutschland begrilndete, z. B. die Main zer R!=publik, den Jacobiner-Club von 
Altona (1793). Aus Gott inge n ist aus 1792 nur ein anonymer " Freiheitsaufruf" gegen den Adel e r
halten (S. 371). Auch in N li rnberg, Augsburg und Ulm lasse n si ch jacobinische Einfllisse nachwei
sen. Vergleichsweise wenige deutsche Maler (Wachler, Koch, FUger, Hetsch , Kauffmann) werden 
von dem revolutionliren Geist inspiriert. Der "Aufbruch in die Moderne" beginnt dann mil der "Sa
kularisation" der Kirchenschatze und fU hrt h inilberzur "Modernisierung" unler Napoleon. (Napo
leon als Gesetzgeber von G irodet.) K1ub, Verein, Cafehaus werde n in der Folgezeit zu Vermittlern 
der offentli chen Meinung, die wieder den Idealen von Frei heit, Einigkeit und G leichheit nach
strebt. Die Anschaffu ng dieses gediegen gestalte ten Katalogs kan n alien inleressierlen uneinge
schriinkt empfohle n werden . Vo/ker Petri 

Schober l , Ingrid: Amerikanische Einwandererwerbung in Deutschland 1845-1914, Stuttgart 
1990, 254 S. 

Die vorliegende Dissertatio n ist das Ergeb nis langjahriger Studien der Verfasserin zum Thema 
der deutschen Auswanderung, das besonders unter der Lei!ung von Prof. Moltmann in einem gro
Ben Forschungsprojekt ausgearbeitet wurde. Eine Reihe amerikani scher lokalhistorischer Arbei
ten in der ersten Hlilfte des 20. Jahrhunderts konnten als Teile des Fundaments fUr die vo rJiegende 
Dissertation herangezogen werden. Abe r das groBle Quellenmaterial umfaBI die Reports de r Wer
bebeauftrag len der jeweiligen am erikanische n Bundesregierungen, die l ahresbotschaften de r 
Gouverneure, Akten ve rschiedener deutscher Staatsarchive und Erzeugnisse der Publizistik. 
Wenn si ch auch fUrdas 18. Jahrhundert vereinzelte Werbeschriften in den USA nachweise n lassen, 
so setzt doch die eigentliche Werbekampagne erSI um 1845 in dem Staat Michiga n ei n, urn sich 
dann nach dem End e des Bilrgerkriegs in alien amerikanischen Bundesstaaten nachweise n zu las-
sen. 

Die Verfasserin gliedert ihre Unte rsuchung in zwei Abschnitte . Im ersten Teil untersucht sie 
chronologisch die Enlsleh ung der We rbebil ros unter Berilcksichtigung der allmahlichen geogra
phischen Verbre itung. Der zweite Teil ist den Werbemethode n und dem Aufbau der Werbeagen
turen, ihrer Finanzierung usw. gewid met. Den AbschluB b ildet die Darstellung des Ve rhliltn isses 
ame rikanischer Werbeage nten aufdeutschem Boden zu denjewe iligen Behorden, die in der Regel 
die Auswanderungswerbung strikt untersagl hatten. 

Unle r der Ergebni ssen der Abhandlung sind folgende vielleicht besond ers hervorzuheben: Die 
Einwandererwerbu ng der amerikani sche n Bundesstaate n laBt sich damit erklliren, daB der Mangel 
an Arbeitskraften vo rwi egend in der Landwirtschaft vermindert werden sollte. Das Hauplinteresse 
gait Handwerkern , Bauern , Siedlern im Nordwesten der USA, aber auch die Sudstaaten bete iligten 
sich nach dem Ende des Bil rgerkriegs an der Werb ung, diejedoch nach der Ei nschatzung eines Un
tersuchu ogsausschusses in Virginia nicht sehr erfolgreich war, da dort beso nders das heiBe K1ima, 
die Surnpflandschafte n, Krankheiten und die egoistische Po litik vieler Planlagenbesitzer ein 
Hemmnis fU r einen ve rstlirkten Zuzug von Fremden bildeten. Aus Mangel an statistischem Mate
rial fU r den Untersuchu ngszeit raum ist es unmoglich, den Erfolg der Werbekampagne prazise ein
zuschlitzen. Selbst die Commissioners auBerten sich opti mislisch, aber oft pauschal, z. B. indem sie 
erkliirte n : More people ore coming to Virginia and buying land than ever in her history (S. 213). 

Wie wenig die Sildstaaten vo n dem Strom der fremden Einwandere r profitierten, laBt eine Sla
tistik urn 1900 erkennen , nach der in South Carolina nUr 0,4% der Einwohner im Ausland gebore n 
waren, wlihrend es z. B. in Dakota ca. 35% und in Wisco nsin noch ca. 25 % waren. - Ei nwande rer
werbung der US-Bundes regieru ng blieb im Wesentli chen auf die Mitte der 60e r l ahre beschrlinkt. 
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Die Anwerbung deutscher Einwanderer wurde bereits in einigen amerikanischen Gesetzestexten 
formuliert, weB sie eine most desirable class (5. 169) bildeten, deren Mitgli edern man im allgemei
nen FleiB, Ausdauer, Sparsamkeit, Organisationstalent und gute Ausbildung nachsagte . o er Band 
wird erganzt durch I3 Abbildungen von Titelseiten der Werbebroschuren , von Anze igen oder 
Zeichnungen und Landkarten. Eine Fundgrube fUr den inte ress ie rten Leser und Forscher ist das 
umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis. Vo/ker Petri 

K e lie r , We rner : o eutschland e inig Vaterland. Eine Fotodokumentalion von Ereignissen im hes
sisch-eichsfeldische n G renzgeb iet November 1989-Februar 1990. Witze nh ausen: Werratalvere in 
e. V. , 1990. 76 5., brosch. 

Mit dem Werk "oeutschland einig Vaterland" kann der Werratalve rei n Witzen hausen auf di e 
21. Ausgabe einer von ihm begonnenen Schriftenreihe zuriickbli cken . 

Es handelt sich hierbei urn eine Photodok umentation vo n Ereignissen im hessisch-eichsfe ldi
scheo G renzgebiet BRD-ooR wahrend des Zeitraumes von November 1989 bis Februar 1990. Her
ausgeber ist Wern er Keller, der seit 1977 Redakti onslei ter der "HNA / Witzenhauser Allgemeine" in 
Witzenh ausen ist. Er und weitere Mitarbeiter der Wilzenhauser Redaktion haben in detaillierter 
Arbeit die e ntscheidenden Augenblicke dieses histo rischen Ze itabsch nittes photographisch fest
gehalten. 

Nach einem einfU hre nden Vorwort van Arlu r F. Kunzel, dem I. Vorsitzenden des We rratalver
eins, beginnt di e o okumentation mit der Gre nzoffnung vom 12. November 1989 am Ubergang 
Neu-Eichenberg/ Hohenga ndern. Die Bilder bieten e inen Eindruck von zwischenme nschlichen 
Begeben heite n beim "Kleinen Grenzverkehr" sowie van techni schen Ere igni ssen (Abbau der 
Sperranlagen, Errichtung von provisorischen Kontrollpu nkten, Ausbau des Grenzuberganges 
usw.). 

Die Offnung der oDR und die dadurch entstehenden Verbindungen der Stiidte Witzenhausen 
(BRo) und Heili genstadt (ooR) bedeuteten fLi r di e Menschen ein Ereign is, das unvergessen blei
ben wird . Die PhOlodokumentation uber die ersten 100 Tage nach dieser spektakul iiren GrenzofT
nung sp iegelt die Freude und die herzliche Almosphare wider. Nicht zuletZI durch gute Bildquali 
lat und kleine Texteinlagen , die Tatbestiinde erlautern , wirkt das vorliegende Werk uberzeugend . 
o er Witze nh iiuse r Werratalvere in hat die Ausgabe "o eut schl and ei ni g Vaterl and" im Selbstverlag 
he rausgegeben un d somit wahrschei nlich fLi r viele Interessierte eine bleibende Erinn erung dieser 
bewegten und ereigni sreichen Tage geschaffe n. Vereno Reiter 

Kr a ll e rt- Sa tt ler , Gertrud : Kommentierte Bibliographie zum Fluchtlings- und Vertriebenen
problem in der Bundesrepublik oeutschl and, in Osterreich und in der Schweiz. 
Hrsg. vom Bayerischen Staatsministerium fUr Arbeit und Sozialordnung in Zusammenarbeit mil 
dem Sudetendeutsc hen Archiv und der A WR-Forschungsgesellschaft rur das Weltfluch tl ingspro
blem, Wien (Brau muller) 1989 (Abh andlungen zu FlUchtl ingsfragen, Bd. XX). 

Oer Themenkomplex "FlUchtlinge und Vertriebene" ist nicht nur Teil der bundesrep ublikani
schen Geschichte. sondern sleli l sich durch den verstarkten Zust rom (volks-)deutscher Aussied ler 
aus Osteuropa und asylsuche nder Menschen in dem Bundesgeb iet auch als aktuelles nationales 
und internat ionales Problem dar. 

Die vo rliegende Bibliograp hie zu m "Fluchtlings- und Vertriebenenproblem" erfaBt ihren Ge
genstand entsprechend weit. 

Sie beru cksicht igt nebe n der BR o eutschl and auch Oste rreich und die Schweiz (bezeichnen
de rweise erscheint die DDR nahezu als weiBer Fleck) und gibt einen Uberblick uber die wichti gste 
bi s 198611987 erschienene deutsche und ausliindische Lileratur. 

Im Mittelpunkt steht das Schicksal der deutschen Staats- und VolkszugehO rigen, die infolge der 
NS-Diklatur und des 2. Weltkriegs durch Flucht, Vertreibung und Aussiedl ung ihre Heimat in de n 
deutschen Ostgebieten und im Ausl and verloren haben und in die bundesrepublikan ische Gese ll
schaft integriert wurden. Einbezogen werden aber auch die Zuwanderer und FlUchtlinge aus der 
ooR, die Spataussiedler sowie die nichtdeutschen FlUchtlinge (z. B. Disp laced Persons; Asylan
ten). 

Durch di e Berucksicht igu ng einer Vielzahl von Aspekten (politische, rechtliche, ad minist ra
tive, soziale, wirtschaftliche, kulture lle, kirchliche, psychologische etc.), die ihren Niederschl ag in 
der detaillierten Gliederung gefunden haben , veranschaulicht die Bibliographie die Komplexitii t 
des Problems, das nur durch das Zusammenwirken verschi edener Wissenschaftsberei che 
erschlossen werden kann. 
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Vollstandigkeit strebte die Bearbeiterin, eine se it vielen lahren mit dem Thema vertraule Wis
senschaftlerin , bewuBt nicht an . Sie wahlte die Form einer kommenlierten Bibliographi e, die ei ne 
werlende Konzenlration auf das Wesentliche erlaubt. 

Bis aur wenige Ausnahmen (u. a. Statistiken) wa rd der Inbalt jeden Titels in komprimierter 
Form dargestellt und bewerlet. In ein ige n Fallen erfolgen Hinweise aur vergleichbare Sch riften. 

Dieses Verfahren bedeutet angesichts der fasl 5000Titel nicht nur e inen immensen Arbeitsauf
wand (setzt er doch eine intensive Beschaftigung mit der ausgewahlten Literatur voraus), sondern 
stellt fLir den Benutzer wegen der zusatzlichen Informationen eine nutzliche Arbeitserleichlerung 
dar. 

Auswahl und Wertung sind naturgemaB subjektiv, doch das Slreben nach Objektivitill ist 
erkennbar. 

Auch wenn man in EinzelHill en di e Auswahl der Tilel als willklirlich empfi ndet (etwa bei Spe
zialuntersuchunge n oder regionalgeschicbtlichen Darstellungen) und mit der Bewertung nichl 
einverstanden ist, so wird man der Bibliographie doch einen hohen Stell enwert als e in wi chtiges 
und nutzliches Hilfsmittel zuerkenn en mussen . 

Die auf das Land Hessen bezogenen Tilel machen (siche r nicht untypisch fLi r die Situati on in 
anderen Bundeslandern) deutlich. daB das FlUchtlings- und Vertriebenenproblem, das in den 60er 
und 70er lah ren kau m Beachtung ra nd , nun wieder ve rstarkt zum Gegensland der Forschung 
geworde n ist. Auch zu r Forderung dieser Entwicklung leistel die Bibliographie ih ren Beitrag. 

Michael Schmitt 

Di e Fra n Hu Tt e rR e i c h sve rfass u n g: Reproduk ti on des Kasseler Originals, erganzt urn die 
Unterschri fte n der Abgeordneten im Berliner Original und die Namen aus dem Reichs-Gese tz
Blatt vo m 28. April 1849. Hrsg. und ei ngeleit et von Franz Neumann, mit Be itragen zur Dokumen
tengeschichle von Hartmu tBroszinski und l ud ith Uhlig. Wiesbaden : Harrassowitz 1989 (Kasseler 
Semesterbuche r : Pretiosa Cassellana Bd. 3) V und 1075., im Scbube r, 98, - DM. 

Es ist eine Freude, in dieser Zeitschrift eine bibliophile Kostbarke it anzuzeigen , die auf einen 
der Grunder des Vereins fLir hessische Geschichte und Landeskunde zuruckgeht. 

Die Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche lieB die von ihr e rarbeitete Rcichsver
fassung im Fruhjahr 1849 in einer Aunage von drei Exe mplaren drucken. Eines di eser Exemplare 
gelangte in de n Besitz von Ka TI Bernhardi (1799-1874), der als Bibliothekar an der Landesb iblio
thek in Kasse l tat ig war und 1848/49 einen kurhessischen Wah1bezirk in der Paulskirche vert rat. 
Nach se inem Ausscheiden aus der Nationalversammlung schenkte e r am 4. JURI 1849 se in in Leder 
gebundenes Exemplar der kurh essischen Landesb ibliothek. die es sei tdem unter der Signatur ]0 

Ms. his!. 62verwahrt. Nach einer Notiz Bernhardis wu rden die beiden anderen Exemplare dem Ko
nig von PreuBen ubergeben bzw. im Reichsarch iv hinterlegt. 

Da man bi s vor wenigen lahren davon ausging, daB diese beiden Exemplare im 2. Weltkri eg ve r
nichtet worden waren, plan le die Kasse ler Bibl iothek - inzwi scben ein Teil der "Gesamthochschul
bib liolhek - Landesb ibliolhek und Murhardsche Bi bliothek der Stadt Kassel" - eine Faksi mile
edition ihres Exemplars. Nachdem der damalige Prasident der Gesamthochschule entschieden 
hatte, daB die Ed ition in der Reihe Pretiosa Casse ll ana erscheinen soUte, wurde das umfangreiche 
Vorwo rt, das Prof. Hans Fenske fU r di e ursprungliche Edi tion verfaBt halle. unter dem Titel "Die 
Verfassung des Deutschen Reiches vom 28. Marz 1849. Entstehu ng, Inhalt. Wirkunge n" in der 
ZHG 90, 1984/85, S. 253-312 verofTe ntli cht. 

Die Edition ve rzogerte sich, als Nachforschunge n e rgabe n, daB ein zweites Exemplar den Krieg 
uberstanden hat undjetzt in der DDR, im Museum rur Deutsche Geschichte in Berlin, aufbewa hrt 
wird. Bei der Herausgabe des Faksimiles kam es - noch vor der Wende in der DDR - zur Koo pera
tion der beiden Besitzer. Man entschl oB sich, der Reproduktion des besser erhaltenen Kasseler 
Exemplars die Unterschriftenliste des Berliner Originals beizuftigen, die mit450 Eintragungen fast 
doppelt so viele Namen entbalt wie die Kasseler Liste. 

Der Anhang der Textausgabe enthalt eine "historisch-politische Sk izze" des Herausgebers 
Franz Neu mann, der von 1981-1989 Prasident der Gesamthochschule Kasse l war. Unter der Ober
schrift .,Hoffnung auf Einhe it und Freiheit, Paulskirche und Frankfurter Reichsverfassu ng 18481 
49" skizziert er die EntwickJung des l ahres 1848 bis zu m Zusammentrin der Nationalversammlun g, 
di e Herkunft der Abgeordneten, die Bedeutung der Fraktionen und die Schwierigkeiten, die sich 
aus dem Verhaltnis der Paulskirche zu den alten Miichten ergaben. Mit mehrere n Zitaten von 
Abgeordneten um reiBt er die G rund entscheidungen, die die Versammlung zu fallen hane, und 
gibt einen Ausbli ck auf d ie Entwicklung nach der Ablehnung der Kaise rkrone durch Friedrich Wil
helm IV. 
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Oer Band wird abge rundet durch zwei knappe Beitrage Ube r die Geschichte der Orucke : Hart· 
mut Broszinski, der um die Bearbeitung der Kasseler Bib lio theksschiitze verdie nte Leiter der 
Handschriftenabte ilung, ste llt .. Karl Bernhard i und das Kasse le r Original der Frankfurter Reichs· 
verfassung" vor, und l udith Uhli g, wissenschaftliche Mitarbeite rin am Muse um fU r Oeutsche Ge· 
schichte in Berlin, beri chtet Uber die Oberlieferung des Berliner Pergamentd rucks. 

Es ist zu wUnschen, daO die Rei he der Kasseler Semesterbiicher mit ahnlich qualitiitvollen Ban· 
den fo rtgesetzt wird . Eberhard Mey 

Hessische Landesgeschichte 

B ii t t n e r , Heinrich: Mitte lrhein und Hessen. Nachgelassene Stud ien von Hei nrich BUtt ner, hrsg. 
von Alo is Gerl ich, Stu ttga rt: Steiner·Verlag Wiesbaden 1989 (Geschichtl iche Landesku nde, Bd. 
33) XV und 132 S. 38,- DM. 

Mittelrhein und Hesse n sind zwei de r Regionen, u rn de ren Erforschu ng sich Heinrich BUtt ner 
(1908- 1970), der an den Unive rsitaten Mainz, Marbu rg und Koln Mittelalte rliche Geschichte lehr· 
te, besonders verdient machte. Oe r vorli ege nde Band enthalt zehn bisher unverofTe ntl ichte Slu · 
d ien aus seinem NachlaO. Oer Herausgeber - 1948 ei ner der ersten Ooktorande n aus BUtt ne rs 
Schule - erklart im Vorwort, daO e r die Texte so herausgab, wie ersie vorfand, auch wenn in ein igen 
Fallen die Forschung inzwischen weitergegangen ist. Die Entstehungszeit der nicht datierten Ar· 
bei ten ko nnte auf den le ilraum zwischen 1948 und 1962 ei ngegrenzt werden. 

Im ein leitenden Aufsatz Uber .,Mai nz im Mitte lalte r", de r mit 50 Seiten meh r als ein Oritlel des 
Bandes ausmacht, wollte der Verfasser einige Fragen der mittelalterlichen Gesc hichte des Erzst if· 
les Mainz skizzieren und zur weiteren Fo rschung anregen. Er spannt dabei einen Boge n vo n den 
Bischofe n de r friih frankischen leit bis zur Stiftsfehde von 1462 und erOTtert die Entwick lung des 
Erzstiftes, des Bistu ms und der Stadt und verweist zude m aufd ie Stellung des Mainzer Erzbischofs 
im Reich . Quellen und Literaturhin weise werden su mmarisch angefUgt. Fur BUttn er gait es, .,das 
AlIgemeine und das Beso ndere zugleich zu sehen, urn das Werde n ei ner Stadt rechl verslehen und 
ei nordnen zu konnen" (S . 61) . Oiese r Forderun g kommt er in seinen Beitragen Uber die Anflinge 
de r Stiidte Bingen und Oppenh eim nac h, deren Entwicklu ngjeweils bis ZU T Mitle des 13. l ahrhu n· 
derts dargestellt wird. Oas Ende der Stauferzeit ist auch der Endpunkt fU r den Aufsalz .. Oer Rhein 
im Hoc hmittelaJter", in de m die Bedeu tu ng der RheinstraOe fUr die Ausbre itung von kult urellen 
und politischen Stromungen dargestellt wird (Reformbewegu ng, Kreuzzugspredigt, Entwicklu ng 
der Stadtrechte). Oer Aufsa tz "Fulda und die Wetterau" umreiBI den Aufbau des ful dischen Ein· 
nusses in der Wetterau se it dem 8. l ahrhundert und seinen Niedergang im Spat mittelalter. KUrzere 
Beitrage sind den Theme n .. Mainfranken und ThUringen im Merowingerreich", der Stadt Alzey im 
Mittelalter und dem Hospital in Schlitz vom 16. bi s zum 20. l ahrhu nde rt gewidmet. 

Oa der Herausgeher das ganze Nachl aBbiindel verofTentl ichen wollte, ent schloO er sich, auch 
eine Studie uher "Oie Hohenslaufen im Bodenseeraum und zu Konstanz wahrend des 12. l ah rhun· 
derts" in diesen Band aufzunehmen, wo man ih n nach dem Titel n icht vermuten wurde . Oer ab· 
schlieBende Beitrag "Land tag und Verfassung im Raum Hessen seit dem Anfang des 19. l ahrhu n· 
derts. l ur Geschichte der Parlamente und des Parlamentarismus" zeigt, daO Bti tlners In teresse an 
cer Verfassungsgeschichte weil tiber das eige ntliche Arbe ilsgeb iet des Med iavisten hinausging. Er 
gibt darin einen Uberblick Ube r d ie Enlwicklu nge n in Ku rhessen, Hessen·Oarmstadt, Nassau, 
Waldeck, Hessen· Homburg und die der Freien Stadt Frankfu rt vom frUhe n 19. l ahrhu ndert bis zu r 
Verfassung des l ah res 1946. Eberhard Mey 

S ch U t z , Phili pp: Oer Ruf der larin . Ein Beitrag zu r Auswa nderu ng hessischer Familien nach 
RuBland, Marburg: N.G. Elwert Verlag, 1989. 226 S. + Anhang. 

Den Titel, de n der Autor Phili pp Schti tz, 1914 selbst in Rundewiese, einem Dorf der Belowe· 
scher Kolonien, gebo ren, gewiihlt hat, ist le icht irrefU hrend. Oas vorliegende Werk behandelt kei· 
neswegs nu r die Auswanderung de r Belowescher (und nebenbe i de r Kreschatle ner, der Nachbar· 
kolonisten in der nordliche n Ukraine), sondern es beschreibt das Sch icksal de r 85 hessischen 
Griinderfamilien iiber einen le itraum vo n me hr als 180 l ahren - von ihrem Aufb ruch nach Osten 
als Reaktion aurdas Manifest der larin Kath arina H. vo m 22. l u li 1763 hi n bis zur unm iuelbaren 
Nachkriegszei t des lweiten Weltkrieges. die fUr die Beiowescher entweder Integration in den neu 
en tstehenden westde utschen Staat oder Deportation nach Sibirien hiell. (Obrigens hiine man sich 
eine zumindest ansatzweise posi tive WUrd igung der damaligen larin wUnschen konnen ; sie wird 
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so nur implizit aus dem Wortlaut des Manifests im Anhang und aus Zitaten deutlich.) Die Zielset
wng des Buches wi rd erst klar, wenn man den Titel der Reihe - herausgegeben von dem Mainzer 
U niversitatsprofessor Wilfried Schlau -, in der es als Band 2 erschienen ist, mitberlicksichtigt : So
zialwissenschaftl iche Studien als Zwischenbilanz der Umsiedlung, Flucht, Deportation , Vert rei
bung und Aussiedlung. Unterstiitzt wurde die Publikation vom Hessischen Sozialministerium. 
Oas Land Hessen hat am 26. Juni 1985 die Patenschaft liber die Wolgadeutschen libernommen, urn 
deren Wiederansiedlung ja seit einige r Zeit ge rungen wird. 

Die personliche Belroffenheil des Autors bedeutet Starke und Schwache des vorliegenden Ban
des zugleich: einerseits wurde nach minutioser Kleinarbeil (Materialsammlung seit 1939) ein um
fangreiches und detaillierles Werk vorgelegt, andererseits werden die ebenfall s vo rgenommenen 
historischen Einordnungen doch stark von der Beschreibung der (Einzel-)Schicksale iiberlagerl. 
Dennoch - oder gerade deswegen - iSI dieses Werk fUr Belroffene und Inleressierte, nicht zu letzt 
aus Griinden der se it geraumer Zeit aktuellen Aussiedlerproblematik, nicht nur interessant, so n
dern beinahe schon unverzichtbar. 

Am Ende seines Buches gibt der Autor folgender HofTnung Ausdruck : Sie(die verstreulen Be
lowesche r, Pr.) triiumen davon, wie nach Italien oder nach Spanien auch nach Schirom ir. Kiew, Bach
matsch/ahren zu konnen, nach Grunau oder auJ die Krim . .. . sie (die Altesten, Pr.) empJiinden : ich 
habe die Heimat verforen, aber ich durf te sie nQch ein mal wiedersehen. ~ 

Bleibt nur anzumerke n: Gorbi macht's moglich! Franz-JoseJ PJeiffer 

Ke i m , Christiane: Stadtebau in de r Krise des Absolutismus. Die Stadtpl anungsprogramme der 
hessischen Residenzstad le Kassel, Darmstadt und Wiesbaden zwische n 1760 und 1840. Marburg: 
Jonas-Verlag 1990. 176 S., 135 Abb ., geb., 38,- OM. 

Christiane Keim studierte in Marburg Kunstgeschichte und Germanist ik , arbeitete danach am 
Deu tschen Architekturmuseum in Frankfurt und ist seit 1989 beim Landeskonservator in Berlin . 
Oer Band ist eine erwe ite rte Arbe it, die 1986 vom Fachbereich Neuere deutsche Lite ratur und 
Kun stwisse nschaft der Philipps-Universitat Marburg angenommen wurde; Betreuer waren die 
Professoren Heinrich Klotz und Hans-loachim Kunsl. 

Die Gestalt unserer Stadte im Spiege lbild von Herrschaft sve rhaitnissen, untersucht an Bauten, 
PHitzen, Oenkmalern, sowie Erweiterunge n hessischer Residenzstadte waren Rahmen der Arbeit. 
Oas Bauen des zunehmend selbslbewullten Blirgertums, die Planungen aufgeklarter Fiirsten in 
der "Bliitezei t" ihrer Territorien und das Wirken klassizistischer oder noch spatbarocker Kiinstler 
wurd e vergli chen . Anregungen gab das umfangreiche Ausgangsmaterial der 1978 bis 1981 gezeigten 
Ausstellungen "Autklarung und Klassizismus in Hessen-KasseJ unter LandgrafFriedrich 11. 1760-
1785", "Klass izismus und Romantik in Darmstadl" und "Grollherzoglum Nassau. 1806-1866. Poli
lik, Wirtschaft, Kultur" (Wiesbaden). Die von der kunslhistorischen Forschung bisher zumeist 
ve rnachlassigte vori ndustriell e Zeit wurde besonders am Bau programm von Kassel und Darmstadt 
ausHihrlich untersucht. Ch ristiane Keim ging regional en stadtebaulichen Fragen nach, die fUr das 
19. l ahrhunde rt selbst in grundlegende n Werken oft ganz ausgeklammert wurde n. Vergleiche zwi
schen einflullreichen Bau te n und Planungen von Edinburgh bis Rom und von Paris bis Petersburg 
werde n herangezoge n, gut iJlustriert, in einem umfangreichen Apparat belegt und das Besondere 
verdeutlicht. Aufbauend auf ei ner Kurzbeschre ibung der politischen und gese ll schaftlichen 
G rundl age in den rruheren Teilstaaten, den Vorlaufern in Form "barock-absoluti sti scher Resi
denzstiidte" mit Berestigungsringen und einer Zentrierung auf das Herrscherhaus im wortlichsten 
Sinne, den Beisp ielen der be nachbarten deutschen und eu ropaischen Staaten nahert si ch die Auto
rin den Ausbaute n der gewachsenen Stadte. Dies mag an ei nem Beispi el nahe r beleuchtet werden: 

Kassel mullte geplant zusam me nwachsen, aus dre i bislang unabhangigen Stadtteilen: der AII
stadt mit der Freiheil, der mittelalterlichen VorsladtlNe usladt und der "in regelmalligen Karrees 
angeleglen Hugenottensiedlu ng" ("sogenannte Oberne usladt"). Hier zeigen si ch im Detail Be
griffsunge nauigke iten der Auto rin : die "Unterneustadt" wurde es erst, als eine we it ere Ober Neu
stadt hinzu trat, warum "sogenannte" ble ibt unklar. Simon Loui s du Ry (1726-1799) als "Ie itender 
Bau meister" (l757!) hatte nach neuerer Forschung durchaus noch einflullreiche Vorgesetzte, wie 
Baud irektor Gohr und Oberbaumeister Ju ssow, und wird (trotz Anm. 97t) auch im vorliegenden 
Band wohJ iiberbewertel. Unbest ritteo istjedoch sein Anteil sehr hoch anzusetzen, den er am Ko
nigsp latz hatte, als Drehpunkt vo n der Freiheit, liber di e Konigsstral3e, mit dem angebundenen 
grollzligige n Fri edrichsp latz, - hie r sogar ohne Bezuge zu ei nem Konigsschloll, mit Einzelbauwer
ken vo n hohem Rang! Die Hauser des Akademielehrers l ohan n August Nahl ode r des Stukkateurs 
Briihl , die Stad lpalais lungken und von Eschen, besonders das beispielgebende. stilbildende Mu
se um Fridericianum werden im Frlihklass izismus richtig eingeord net. Klei ne Ungenauigkeiten , 
eigenwilli ge Literaturangaben, besqnders krit ische oder strittige Interpretat ion en, vorrangig im 
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wissenschaf'tlichen Apparat (z. B. Anm. 30, 97), irriti eren teilweise oder lassen viellei cht SchH.isse 
auf das Lektorat der Reihe ,Studien zu r Kunst- und Kulturgeschi chte' zu : Msr. Le Doux war tat
siichlich urn 1780/85 Controlleur General et Ordon. de Batimens, und di e Revolutionsarchit ekt ur der 
franzosischen Kollegen hat neben der katholischen Ludwigskirche in Darmstad l des Georg Moller 
sicherlich auch das nicht genannte HenschelgieBhaus mil seinem halbkugelfO rmigen Topfgewiilbe 
beeinfluBt ! Die Zusammenhange des Fridericianum-Entwurfs van Nicolaus Ledoux, die Tatsache 
van drei Kasse ler Hofbildhauern Nahl und Professo ren der Kunslakademie Kassel zwischen 1777 
und 1817 bleiben unklar; - "Bleibaum, Franz, Johann August Nah!. Der Kunstler Friedrichs des 
GroBen ... 1933" meint z. B. Friedrich Bleibau ms beruhmle Biographie Nahls. Dies soil den Wert 
der Dissertation nicht schmalem , sie bleibl in sich schlUssig, iSI eine reiche, wenn auch teilweise 
schwierig erschlieBbare Fundgrube zur hessischen Architektur, deren Kunstlem und Aufiragge
bem im spaten 18. und friihen 19. Jahrliundert, mil seltenen Bildem van Foto Marburg und aus 
wertvollen Vorkriegswerken . Siegfried Lotze 

He sse n in d er Revo luti o n von 184811849 , hrsg. von Werner Wolfund Rainer Koch, Kelk
he im : H. Kunz Verlag, in Zusammenarbeit mit der Hessischen Landeszenl rale rur politische Bil
dung Wiesbaden 1989 (Hessen in Geschichte und Politik, Band 2) 146 S., zahl reiche Abbildungen. 

Der vorliegende Band beruhl in wesentlichen Teil en auf dem van Rainer Koch herausgegebe
nen Band "Die Frankfurter Nationalversammlung. Ein Handlexikon der Abgeordneten der deut
schen verfassun gsgebenden Reichsversammlung" (Kelkheim 1989). Aus diesem Band tibernom
men wurden die Einftihrung van Koch sowie die biographischen Angaben zu den Abgeordneten 
aus Kurh essen, dem Ftirstenlum Waldeck, dem GroBherzogtum Hessen, der Landgrafschafl Hes
se n-Homburg, dem Herzogtum Nassa u und der Freien Slad t Frankfurt. Dabei wurden auch die 
Abgeordnelen der nicht zum heutigen Bundesland Hessen gehorenden Gebiete Rheinhessen auf
genom men, wahrend andererseits J. Munch, de r Vertreler des zur preuBischen Rheinprovinz ge
horenden Wetzlar, fehlt. Le ider enthalten die biograph ischen Angaben etliche Versehen, die hier 
nu r am Beispiel eines Abgeordneten aufgelistet werden sollen: de r Abgeordnete Bernhardi wurde 
1816 Mitglied de r Burschenschaft Germani a, nicht des "Corps Hassia", e r nahm 1818 am I. Bur
schenschaftstag in Jena teil, war aber nicht "Mitbegrti nder", seine Theologische Promotion e rfols
te ehrenhalber, seine Tiit igkeil an der Kurhessischen Landesbibliolhek begann 1830, nichl 1829, das 
va n ihm mitbegrtindete Wochenblatt hi eD "Der Verfassungsfreund", nicht " Verfassun gsfreunde", 
e r sollte in Kassel Oberburgermeisler, nicht ,. Burgerm eister" werden, 1867-1870 gehorte er dem 
Reichstag des Norddeutschen Bundes an. Man wird Bernhardi , einem Abgeordnelen der Casino
Fraktion, wohl kaum gerecht, wenn man ihn als Angehorigen der "konservaliven Richlung" be
ze ichnet. Au ch die Bibl iographie zu den hessischen Abgeo rdneten ist korrektur- und erganzungs
bediirftig : Die Dissertation iiber Bern hardi stamml van Jacob Pelmecky, ni cht "Pemecky"; ergii nzl 
werden solll e der Beitrag von Hartmut Broszinski in dessen Buch "Ex Bi blioth eca Cassella na. 400 
Jahre Landesbibliolhek", Kassel 1980, in dem auch eine Bibliographie der Schriften Bernh ardi s 
enthalten is!. 

Eigens f1i r den vorliegenden Band wurde wohl der Beitrag von Anita Steinseifer-Pabst verfaBt. 
dessen Uberschrifi auch de r Tilel des Ruches is!. Die Verfasserin versucht darin, e inen Uberb li ck 
uber die Entwicklung von 1830 bi s etwa 1866 in Hessen-Darm slad t, Kurh essen, Nassau und der 
~ tadt Frankfurt zu gebe n. Die schwie rige Aufgabe, ei n so umfangreiches Thema auf knappem 
Rau m darzusteJlen. wurde ni chl befriedigend gelost. Die DarsteJlung ist unausgewogen ; sie ent
halt eine Anzahl recht langer Zitate, dere n Aufnah me ni cht im mer ange messen erschei nl , wahre nd 
andere rse its wichtige Entwicklu ngen nu r sehr kurso risch erwahnl oder ganz tibe rgangen werden: 
Den Ereignissen in Kurhesse n nach der Marzrevolution ist etwa eine Seite gewidmel. Die Darstel
lu ng bricht mit dem Wahlgesetz vo m April 1849 ab. 14 Se ilen spaler folgt noch ei nm al eine Notiz 
vo n sieben Ze ilen uber die Jah re 1852- 1866, wobei die hier erwahnte Bundesexekution nicht naher 
erl iiutert wird . Der allge mein interessierte Leser, fUr de n die VerolTentli chungja wohl gedachl ist, 
wird auf diese Weise kaum angemessen informiert. 

Eine Reihe van sachli chen Fehlern und zu mindest ungeschickt en Formu li erungen ware sicher 
vermeidbar gewesen. Nu r einige Beispiele : Statt "das deutsche Reich" (S. 10) muB es der Deutsche 
Bund heiBen, Slall "das groBherzogliche Wahlsyslem" (ebd.) das Wah lsyslem des GroBhe rzog
turns; Hessen-Darmstadt e rhielt ein " Wahlrecht im Sinne des preuBischen Drei klassenwah lrechts. 
Das he iBt, die Wahl war indirekl." (S. 17). Im Nassauer Landtag "setzt .!n sich (die Abgeordnelen) 
nach ihrer politischen Ube rzeugung." (S. 18), u.ii. 

Fazit : Bei der Herausgabe eines Buches, das in Zusammenarbe il mit der Hess ischen Landes
zentrale fUr pol ili sche Bi ldung - d. h. zum Teil mit Steuergeldern - enlstand , hiille man et was mehr 
Sorgfalt erwarten dUrfen. Ebl'rhard Aley 
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Mu h I ha u se n , Waiter : ..... die Uinder zu Pfeilern machen ... " Hessens Weg in die Bundesrepu
blik Deutschland 1945-1949. Wiesbaden : Hessische Landeszentrale fUr poli ti sche Bildung 1989 
(Hessen in Geschichte und Politik, Band I) 256 S., ca. 50 Abb . 

Dervorliegende Band ist dererste einer neuen Reihe, die die Hessische Landeszentrale fUr pal i
tische Bildung in 6200 Wiesbaden , Rheinbahnstr. 2, heraus- und an Interessenten aus Hessen ko-
stenlos abgibt. . 

Der Verfasser, der bereits mehrere VerofTentlichungen zur Nachkriegszeit in Hessen vorgelegt 
hat - u. a . • Hl.'ssen 1945-/950. Zur politischen Geschichte eines Landes in der BesatzungszeU-(l985)- , 
steUt in diesem Buch den Weg vom politischen Neuanfang im Sommer 1945 bis zu r RoUe des Lan
des in der jungen Bundesrepublik dar. Obwohl in den letzten Jah ren zahlreiche Arbeiten Gber die 
Zeit zwischen 1945 und 1949 erschienen sind, hat auch dieser Band sei ne Berechtigung, da er die 
Rolle eines Landes im ProzeB der Staatsgrundung nachzeichnet. Gerade Hesse n verdient eine sol
che Darstellung, da Politiker dieses Landes durch zahlreiche Initiativen wesentlichen EinOuB auf 
die Entwicklu ng nahmen. Be reits der erste hessische Regierungschef, der van der Besatzungs
macht ei ngesetzte Prof. Geiler, sah seine Aufgabe darin, "die Lander zu Pfeilern" eines kGnftigen 
Gesamtstaates zu machen. 

In einer knappen, gut lesbaren Darstellung skizziert Miihlhausen in drei Kapiteln die Entwick
lung vom Zusammenbruch bis zu r Bildung der groBen Koalition van CDU und SPD im Dezember 
1946, die Stellung Hessens in den Gremien der amerikan ischen Zone und der Sizone sowie im Pro
zeB der Vorbereitung der Bundesrepubl ik. Beso ndere Kapitel sind den PUinen und Chancen fUrein 
ungeteiltes Deutschland , dem Prob lem der Uinderneugli ederung und der Hauptstadtfrage gewid
met. Das lelztgenannte Kapitel gibt einen Ausblick bis zum Jahr 1989. Die Darstellung wird abge
schlossen van einem Kapitel uber das Verhaltnis vo n "Land und Bund in der Fruhphase der Bun
desrepub li k", d . h. bis zu m Begi nn der SPD-Regierung unter G. A. Zinn im Jahr 1950. Auch hier 
wird die Problematik der unterschied li che n parteipolitischen Zusammenselzung van Bundes- und 
Landesregierung bis zu r Gegenwart angedeutet. 

Gut ge lunge n erscheint die Auswahl von 23 Dokumenlen, die im Anhang abged ruckt werden, 
wenn auch die meisten von ihne n in der einen oder anderen J;orm bere its verofTe ntli cht waren . Nu r 
sieben der 23 Texte werden hi er zum erstenmal publiziert. Es wurden vor allern so lche Dokumente 
ausgesucht, die belegen, wie intensiv hessische Polit ike r - neben de n Ministerprasidenten Ge il er 
und Stock vor alle m der Leiter der Wiesbadener Staatskanzlei Hermann Brill, der Staatssekretar 
Waiter StrauB und der Darmstadter Regierungsprasident Ludwig Bergstrasse r - urn die Zusam
menarbeit zwische n den Zo nen und die Ausarbeitung einer Verfassung bemuht waren. 

Eine Zei n afel, die die hessischen Ereignisse in Bezie hung setzt zu dene n im Gbrigen Deu tsch
land und denen im Bereich der AlIiierten, sowie ein Literaturverzeichnis und e in Personenregister 
runden den gelu ngenen Band ab. Eberhard Mey 

8eeh, Wolfgang und Ulri ch Schmidt: 75 Jahre Hessisches Landesmuseum Kassel. Darmstadt 
1988, 168 Seiten , brosch. (Bd. 28 Kunst in Hessen und am MiueJrhein). 

Einen Schatz legen die Herausgeber Wolfgang Beeh und Ulrich Schmidt in die Hiinde der 
Benutzer : .,75 Jahre Hessisches Landesmuseum KasseI1913-1988" werden vorgeste llt in 20 Teil
schritten, bei denen die Darslell ung der Entwicklung der Teilsam ml ungen einschlieBlich konzep
tioneller Uberlegungen aus den Federn der derzeit Verantwortli chen uberwiegt ; das .. Tapelenmu
seum" ist ei nbezoge n. 8au- und Einrichtungsgeschichte, Erinnerungen e hemaliger Mitarbeiler, 
ein Sonderausste ll ungsverzeichn is 1913-1988, eine (Auswahl-)Bibliographie der Publikalionen der 
Mitarbe iter sowie ein biograph ischer, teilbebilderter Anhang erganze n de n re ich illust rierteD 
Band, der nach enzyklopiid ischer VoUstiind igkeit nicht nu r der Darstell ung des Ist-Zustandes und 
der Voraussetzungen, HintergrG nde und Bedingungen der Arbeil strebl, sondern auch du rch um
fangreiche Anmerkungsapparate sowohl die wissenschaflhche Absicherung alles Gesagten zu 
leisten wie die Basis weiterer Forschungen (umfangreiche Lileraturangaben!) zu schafTen sucht. 

Der Vere in fUr hessische Geschichte und Landeskunde e. V. als e ine r der wichtigste n Leihgeber 
des Landesmuseums wird mehrfach gewurdigt. 

Leider wird der ehemaligen bedeutenden Judaica-Sammlung nicht in e ine m eigenen gr6Beren 
Artikel gedacht; ih re Einrichtung durch R. Hallo 1927 fiodet sich in der Ze ittafe l vermerkt, es feh
len abe r dart die Angabe n i.iber die Zerslorung der Sammlung durch die Nationalsozialislen 1933. 
DaB d ies auf "schandlichste Weise" geschah und »vo n den einzelnen Gegenstaoden .... nu r noch 
wenige Objekte erhalten sind", erfahrt man aus eiDer Anmerkung (Nr. 151. S. 43). Einiges mehr zu 
diesem Thema fi ndet sich - eher versteckt - in dem Beitrag vo n Ekkehard Schmidbe rge r tiber die 
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Abteilung "Kunsthandwerk und Plastik", S. 63-70. So bleibt man aufden umfangreicheren Beitrag 
dieses Autors in dem Ausstellungskatalog "Juden in Kassel" (1986, S. 59 fT.) iiber "RudolrHallo und 
das judische Museum in Kassel" verwiesen. 

Oer kleine Aufsatz van Uwe Reher, S. 125-127, zur "Betreuung der nichtstaatlichen Museen in 
Nordhessen" ist ernsthaft nicht im Zusammenhang der ausgezeichneten anderen Beitriige zu dis
kutieren . Diese durchweg peinliche SelbstdarsteU ung der sag. "Museumsberatung" wird beson
ders besprochen im Jah rbuch Landkreis Kassel 1991, S. 137. He/mu! Burmeister 

Regionalgeschichte 

G ii n t h e r , Kurt : Territorialgeschichle der Landschaft zwischen Oiemel und Oberweser 'lam 12. 
bis zu m 16. l ahrhu nderl. Immenhausen 1989, 609 S. (Arbeitskreis ru r Hei malgeschichte der Stadt 
Immenhausen, Heft 9). 

Bei der vorliege nden Veroffentlichung handelt es si ch urn den Erstdruck ei ner Dissertation, die 
'Ion Professor Heinrich Buttner betreut und 1959 van der Philosophischen Fakultiit der Marburger 
Philipps-Universitat angenommen warden ist. Se inerzeit muBte eine Veroffentli chung der Arbeit 
aus zwi ngenden Grunden zuriickgeslellt werden. Van einer Umarbeitung der Dissertation mu Bte 
der Autor aus zeitlichen und personlichen Griinden absehen. Lediglich die Uteratur ist fli r den 
Zeitrau m van 1959 bis 1988 geringfUgig e rgiinzt worden . 

In seiner Vorbemerkung flihrt der Vf. aus, daB die Territorialgeschichte des Reinhard swaldge
bietes bisher nicht zusammenhiingend behandelt warden ist. Vor ei ner endgii itigen Formgebung 
muBte daher in mehrjiihriger Sammelarbeit di e Urkundengrundlage e rneut zubereitet werden . Da
bei konnte leilweise an die im "Geschichtlichen Atlas 'Ion Hessen und Nassau" veroffentlichten 
Arbeiten 'Ion Eisentriige r-Krug und 'Ion Schroede r-Pete rsen "Die Amter Wolfhagen und Zie ren
berg" angekniipft werden . Neben ged ruckten Quellen wie UrkundenbUchern und Regestenwerken 
sowie der publizierten Sekundiirliteratu r hat der Vr. zahlreiche Archivalien und Handschriften aus 
den Staatsarchi ven Marburg, Wurzburg, Hannover und MUnster sowie aus Bibliotheken in Kassel, 
Gott ingen und Hannover ausgewertel. Nicht vollstandig ausgenutzl werden konnten dagegen die 
Urkunden und Akten der Familie 'Ion Stockhause n im Staatsarchi v Marburg und die Urku nde n 
des Klosters Hilwartshausen im Slaatsarchiv Hann over wegen des Fehlens 'Ion Repertorien wie 
auch der fUr die Geschi chte des Klosters Helmarshausen wichtigen westfalischen Urkund en und 
Akten . 

Tro tz dieser LUcken ist aber eine klar gegl iederte, inform ative und gut lesbare Untersuchung 
entstanden, die deutlich mach!, wie die den Reinhardswald umgebenden Landschafte n all miihlich 
im IS. und 16. Jahrhu ndert im Rahmen des fruhneuzei tlichen Territorialstaats - der BegritT "mo
dern" ist irrefLihrend und saUte daher besser unterble iben - zusammengewachsen sind . Oer vr. 
kann iiberzeugend nachweisen, daB bereits im 11. und 12. l ahrhu nd ert die Umri sse des spiiteren 
Verwaltu ngskorpers sichtbar werden, als an die Slell e der niemals 'loll ausgepriigten Konigsherr
schaft in der BrUckenl andschaft an der oberen Weser geistliche und weltliche Grundherren Ireten. 

Nach ei ne r kurzen Betrachtung der geographischen und frU hgeschichtl ichen Aspekte de r Land
schaft zwischen Diemel und Oberweser - Giintherweist hie r nach , daB die karolingische Reichsab
tei Corvey im 9.110. l ahrhundert in diesem Gebiet uber Besitzrechl e in 22 Dorfern verfU gt hat, de
ren EinfluB aber info lge der Schwerpunktverlagerung des Reiches nach Osten unler den Otlonen 
empfi ndlich eingeschrankt worden ist, seit dem 11 . lahrhundert treten Mainz und Paderborn als 
beherrschende Krafte in diesem Raum hervor - wird das Amt Hofgeismar-Schoneberg behandelt. 
Bereits in der Mitte des 12. Jahrhu nde rts wird der mainzische Fronhof Hofge ismar Verwaltungs
mittelpunkt des gleichnamigen Amts . Mil der gleichzeitigen Stadterhebung 'Ion Fritzlar, Hofge is
mar und Heiligenstadt bezweckt ErzbischofSiegfried 11 . 'Ion Mainz (1200-1230) die Sicheru ng der 
Verbindu ngslii cke nach dem Osten und die Verstarkung der auf dieser Unie Iiegenden StUtzpunk
te. Seit 1151 ubernimmt die Burg SchOnebe rg den militiirischen Schutz der mainzischen GUter im 
Raum Hofgeismar. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts konzentriert Mainz die ihm e rgebene Ritter
schaft in der neu gegrii ndeten Stadt, die nach der Teilung Gieselwerde rs mit Braunschweig zentra· 
le Bedeutu ng gewinnt. Vom Amt Hofgeismar-Schoneberg aus betreibt das Erzstift Mainz eine Po· 
litik der .. Sicherung des Erreich ten". Durch Positionen in Hel marshausen, aufder Mals- un d der 
Zapfenburg, aur de r Burg Haldessen und in Gieselwerder soli eine "innere Unie" gegenUber de n 
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erstarkenden Landesherrschaften Hessen und Draunschweig gehaJten werden . Anhand zahl rei 
cher Delege macht der Vf. deutlich. wie prekar die Lage des Erzstifts angesichts des Vordringens 
der hessischen Landgrafen im Rein hardswaldgebiet und der Brechung des mainzischen Sperrie
gels Calden-Frankenhausen geworden ist. Urn 1430 ist die Isolierung von Burg und Stadt Hofgeis-, 
mar nahezu vollstiindig. Als Ergebnis der Mainzer Sliftsfehde erwirbt Landgraf Ludwig 11 . van 
Hesse n 1462 di e Pfandschaft Uber das Amt Hofgeismar, das 1583 endgUltig der Landgrafschaft ein
verleibt wird . 

In einem besonde ren Kapitel werden di e Siedlungen im Ami Hofge ismar-Schoneberg behan
dell, wobei einerse its de m Schicksal der in der Hofge ismarer Stadtmark ge lege nen Orte und zu m 
anderen dem der Dorfer und Gerichte nachgegangen wird , die 1272 durch Kaufden Kern des main
zischen Geb iets urn Hofgeismar bilden. BerUcksichtigt werden auch die "vor dem Walde" li egen
den, gesch ichtlich mil dem Ami e ng verbundenen Orle. Eine Analyse der Zusam menh iinge zwi
schen dem AmI und seinen Burgmannen liiBt erkennen, daB das Stad lregimenl van Rittern und rit
terburtigen Burgern ausgeubt wird . 1281 schiilt si ch die G ruppe der milires gegenuber der der consu
les heraus. Tratz dieser Unterscheidung gelten alle als cives. Allmahlich gehen die Ritter im Stadt
bUrge rtum auf, behaupten aber dabei offenbar ihre Rechte. An Ge richten in Stadt und AmI unter
scheidet Gunlher im 16. l ah rhunderl ein aus dem landgriifli che n SchultheiBen, einem Ralmann . 
dem Ge richtsschreiber und Stadtkn echt geb ildetes Un tergericht, e in van Burgermeiste r und Rat 
gehegtes Oberge richt, das vom SchultheiBen, Burgermeister und Rat ge me insam einberu fene 
Halsgericht und das in seiner Zusa mmensetzung dem Untergericht e ntsprechende Vogteigericht. 

Der zweite Abschnitt iSI den Verhiiltnissen im Ami Grebenstein gewidmet. Aus der wichl igen 
Urku nde von 1272, die St rei tfrage n zwischen dem Erzstift und LandgrafHeinrich I. von Hesse n er
orlert, iSI zu ersehen, daB sich damals die Dasselsche Burg G rebenstein - die Deulung des Namens 
als "Grafenstein" ist ni cht gesichert - bereits im EinfluBbereich des Landgrafen befindel, obwohl 
genaue Nachrichten fehlen . 1297 gelangt Grebenstein - wie auch Immenh ausen - durch Kauf aus 
der Hand des Grafen Otto von Everstein in hessischen Besitz. Der rasche Ausbau der Basti on Gre
benstein dient dazu , di e Oberlegenheit des mainzischen Hofge ismar auszuglei chen, das Gericht 
Calden und die dazugehorige n Dorfer "var dem Walde" zu iso lie ren und den Bes itz des 1304/06 
e rworbe nen Anteils am Reinh ard swald zu sichern. Im Laufe des 14. l ahrhunderts ve rschiebt sich 
all ma hlich de r hessisc he Schwerpunkt in der Verwaltung, der auf dern Dre ieck Scharte nberg-Tre n
delburg-Grebenstein beruht, auf den letzge nannten art. Als Grebensteine r Burgma nnen sind irn 
14. und 15. lahrhu nde rt u. a. AngehOrige der Familien von Gudenberg, G rifte, Schachlen, Uffel n 
und Twisle bezeugt. Urn die Wende des 14. l ahrhunderts steigt der Amtmann als "ersle r Burg
mann" am On empor und tritt aus dem alten Lehnsve rhall ni s heraus, wobei er beamlete Funktio
nen im Auftrag des Landgrafen versieht. AufschluB reich ist die These des Vf., daB das milit ii rische 
Aufgebot der Grebensteiner und Irn menhause r Burgmannen und BUrger aufhessischer Seite dem 
ritterschaft li chen Hofge ismar aur Se il en des Erzstifts Mainz entspricht. Bei der Beschre ibung des 
Amles und seiner Ausde hnunggeht de r Vf. von den Angaben im Salbuch von 1571 aus, die erdu rch 
fruhere Urkundenbel ege ergii nzl. Er kom ml hier zu dem Ergeb ni s, daB van Anbegin n Burg und 
Stadt GrebenSlein den Amtsmille lpunkt gebildet haben. Von Grebenstein aus t rage n d ie Landgra
fe n ihre GU le rpo litik in den mai nzischen Raum urn Horgeismar hin ein, wobei sie sich die dortigen 
Burgmannen zum Teil die nslverpflic hten . Schon frUh bi ldel si ch aus dern alten Dasselschen Gra
fenge richl ein landgraOiches Goding heraus, das bis 1806 bestanden hat und unte r dem Vorsitz des 
landgraOichen Beamten mi l 12 Schoffen auf der BrUcke zu Grebenslein gehegt word en is!. 

Erst im 16. l ahrhundert hat si ch das Amt 1mmenhausen vo n dem groBeren Nachbaramt Gre
benstein getrennt . Ahnlich wie Grebenstei n haben die Landgrafen Immenhausen als Operations
basis fLi r ihr Vorgehen gege n Mainz ausgebaut. Die Stadtgrundung Immenhausens datiert der Vc. 
auf 1272/82. In der ersten Halfte des 14. lahrhu nde rts iSI ein Amt Immen hause n bezeugt, dessen 
Verwaltung in den Handen von sechs Burgmannen ge legen haben muB. Unter der Regierung 
Landgraf Ludwigs I. (1413-1458) gibt Im menhausen seine Funkt ion an das neu geschaffene Ami 
Veckerhage n ab . 

Anschl ieBe nd we rden von Gunther der Sudostraum des Re inhardswaldes und das Am t Vecker
hagen be handelt. Als kUnstliche Schopfung dient dieses se il 1430 zu r Sicherung der landgriinicheo 
Guterpolitik gege nUbe r Main z und dem He rzoglum Braun schweig, das seine Hohei lsgrenze nach 
Westen Uber die Wese r vorschiebe n will . Nach dem RGckzug von Mainz aus diesem Rau m und 
dem AbschluB des hessisc h-braunschweigischen Vert rags von 1538 ist die Schutzfunkti on des 
Amls Veckerhagen erled igt. Se ine Ei ngl iederung in das Amt Gieselwerder ist hier nu r noch ein fo r
maler Sch ritl. 

Die Geschichte des Gerichts und Amts Gieselwerder iSI zuniichst durch den gemeinsamen Ein
null von Mainz und Braunschweig bestimmt. 1326 ve rpfandet Mainz se ine Hiilfte vo n Giese lwer
de r an Bernhard von Hardenbe rg, dessen Familie 126 l ahre im Besilz der Pfandschaft verbleibt. 
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AufschluBreich ist die zei tweilige gerichtliche Zustandigkeit der Bramburg fLi r die brau nschweigi
schen Besi tzteile des alten Gerichts Gieselwerde r. 1462 kan n sich Hessen endgUltig in Gieselwer
der festse tzen. Spatere Anderungsversuche der Herzoge 'Ion Braunschweig verlaufen e rgeb nislos. 
Im l ahre 1288 umfaBt das Ge richt Giese lwerder 15 Dorfe r und 8 Vogteien, wobei sich Besi tzrechte 
der Kloster Lippoldsberg, Bursfelde und Helmarshause n nachweisen lassen. Am Sch luO des Ab
schnitts werden Siedlungen vo rgestellt, di e nach Aussage des Salbuchs 'Ion 1551 zum hessischen 
Amt Gieselwerder gehoren . 

Als letztes Amt zwischen der oberen Weser und unteren Diemel ist Helmarshausen in den Be
sitz der hessischen Landgrafen gelangt. Der 944 in eine r Urku nde Ottos I. erstmals erwah nte Ort 
gewinnt du rch die Erhebung des dortigen Klosters zu r Re ichsabtei und die Lage an der West-Ost
Verbind ung Dortmund-Gandersheim-Magdeburg zunehm ende Bedeutung, wird urn 1220 zur 
Stadt erhoben und in der Folgezeit in de n Streit zwischen dem Erzstift Koln und dem Bistum Pa
derborn einbezogen. Von 1220-1326 tritt ersteres als Schutzmacht des Klosters hervor. Danac h 
wird der EinfluB Paderbo rns beslimmend, wogegen die Monche du rch eine Anlehnung an Mainz 
einen Ausgieich zu sc haffen suchen. Den im 15. l ahrhund ert einsetzenden Machtverlust 'Ion 
Mainz nutzt Paderborn zur erneuten Festsetzung in Helmarshausen und auf der Krukenburg aus. 
1479 steUt sich der Abt unter hessischen Schutz, aber ersl der Gewaltakt des Paderborn er Bischofs 
und GegenmaB nahmen Philipps des GroO mutigen bereiten den endgultigen Ube rgang Helrnars
hausens an Hessen vor. Oer Landgrafubernirnmt 1540 Stadt und Kloster zunachst als Pfandschaft . 
1597 ve rzichtet Paderborn unter Vorbehalt des Ruckfalls beim Erloschen des Landgrafenhauses 
auf das StiR Gesondert bet rachtet wird im folgenden der Guterbesitz der Abtei. Hier wird deut
lich, daB das Laviere n des KJosters zwischen machtige ren Herren die fruchtbare Keimbildu ng ei
nes territo rialen Gebiets verhi ndert . Ge rade die strittigen Besitzrechte im Teilbesitz 'Ion Burg und 
Stadt fLih ren zu eine r stuckweisen Entfremdu ng 'Ion G Ute rn und Rechten in den AmtsdOrfern. 

Das Amt Trendelburg geht auf di e Politik der Edelhe rren 'Ion Schonebe rg zuruck, die nach der 
Riiumung ihres Stammsitzes um die Wende des 13. Jahrhunderts die 'Ion ihnen erbau te Burg Tren
delburg beziehen. Bei Inbes itznahme der Trendelburg durch Hessen und Pade rborn zu Beginn des 
14. Jahrhu nderts richtel der 'Ion beiden Besitzpartnern berufene Amtmann Konrad 'Ion Schone
berg ei ne strafTe Verwal tung ein . die auch unterdem 1335 entstandenen Tridominat Hessen-Pader
born-Waldeck uber Trend elburg erhalten bleibl. Nach dem Sieg uber Mainz (1421) kauft Hessen 
zu nachst das Waldecker Viertel zuruck und verdrangt dann all mahl ich Pade rborn aus der Stadt 
und dem Amt Trendelburg. Die Betrachtung der dortige n Siedlu ngen ergibt, daB der Landgrafvor 
allem du rch den Erwe rb der Herrschaft SchOneberg die Voraussetzung fLi r die Eingl iederung die
ses Gebiets in sein Territorium schaffi. Schwere r ist das im Bere ich der Diemeldorfer, die e rst nach 
der Niede rlage 'Ion Mainz 1421131 zunehmend unter hessischen Ei nfluB geraten. 

Nur am Rande isl fLir die Geschichte des Oberwese rraums das Amt Liebenau 'Ion Interesse, 
dessen Oeschi cke zuniichst 'Ion dem Gegensatz zwischen den Sp iegel zum Desenberg und den 
BischOfen 'Ion Paderborn best im mt sind . Erst nach der Niederlage 'Ion Mainz und der Verdran
gung Paderborn s aus dem Diemelgebiet dringt Hessen hier ein, wobei es die 'Ion der Malsburg und 
'Ion Pappenheirn aus ihrem alten Pfandbesitz hinausmanOvriert. 

Ein eigenes Kapitel ist der Betrachtung der geistlichen Stifler im Oberweser-Diemelland - da
bei handelt es sicb um Hil wartshausen, Bursfelde und Lippoldsbe rg - gewid met. Tro tz se ine r Aus
stattu ng mit Reichsgut ist der Guterbestand Hilwartshause ns verhaitnismaBig gering und be
schrankt sich hauptsachJich auf ein auf dem Ostufe r der Weser liegendes Gebiet. Seit Beginn des 
14. Jahrhunde rts gelangt es wie das Nachbarkloster Bursfelde, das in seiner G rU ndu ngsausstattung 
No rtheimer OU ter aufweist, unte r den zunehmenden EinfluB Braunschweigs. Dagegen ist das 
Non nenkloster Lippoldsberg eine mainzische Grundung. Spater gerat es in den Gegensatz mainzi
sc her und braunschweigische r In te ressen, wobei nach der Erlangung des Gerichts Gieselwerder 
durch den Landgrafen de r hessische EinfluB auf das Kloster wachst. 

AbschlieBend werden die Herrschaft Schoneberg und die Grarschaft Dassel betrachtet. Wah
rend die erstere in ihrer gesch ichtlichen Enlwicklu ng Kennzeichen aufweist, die fUr die Bildung 
der Landesherrschaften im Reinhardswaldgebiet wesentlich gewesen sind, ist die Grafschaft Das
sel zwar viel kurz.lebige r, hat aber gleichwohl eine wichtige Voraussetzung fU r die spate re Krafte
gruppierung an der Oberweser geschaffen. 

Die vorliegende Arbeit ve rrn ittelt nicht nur ein detaillie rtes Bild 'Ion der Te rrito rialgeschichte 
de r Landschaft zwischen Die mel und Oberweser vom 12. bis 16. Jahrhundert, sie laBt daruber hin
aus erkennen, daB die Bildung frUhneuzeitl icher Terrilo rien auf ei nem langwierigen, weit ins Mit
telaiter zuruckreichende n ProzeB beruht. Dem Arbe ilskrei s und der Stadtverwaltung 'Ion Im men
hausen ist zu danken , daB sie di ese grundlegende Untersu chung einer breiteren OfTentlichkeit zu
ganglich gernacht haben. Stt'jan Hartmann 
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Welt e ngel , Michael : Die Revolution von 1848/49 im Rhein-Main-Raum : Politische Vereine 
und Revolulionsalltag im GroBherzogtum Hessen, Herzoglum Nassau und in der Freien Stadt 
Frankfurt. Wiesbaden : Hislorische Kommission flir Nassau , 1989 (Ver6fTentlichungen der Histo ri
schen Kommission flir Nassau, 49) X und 646 Seilen mil 24 Karten , 55,- DM. 

Die Enlwicklung von politischen Parte ien in Deutschland wird in Schulbuchem oft zuerst im 
Zusammenhang mit den Fraktionen der Paulsk irche e rwahnt. Weit weniger bekannt sind - trotz 
der Forschungen von Nipperdey u. a. - die politischen Vereine, die sich vor allem nach der Aufhe
bung vormiirzlicher Verbote uberal! im Gebiet des Deulschen Bundes bildeten. Die vorliegende 
Studie - von den Professoren Dieler Langewiesche (Tub ingen) und Barbara Vogel (Hamburg) be
treut und im Winterse mester 1988/89 an der Universitat Hambu rg als Dissertation angenommen -
Slellt zum erstenmal das politische Vereinswesen im Rhein-Main-Raum 1848/49 umfassend dar. 
Die Erforschung dieser Region ist besonders verdienstvoll. da die Revolution hier besonders fruh 
und nachhaltig unterstillzt wurde. 

Die Absicht des Verfasse rs, das Vereinswesen im GroBherzogtum Hessen, im Herzogtum Nas
sau und in der Freien Stadt Frankfurt moglichst vollstandig zu erfassen, machte umfangreiche Stu
dien erforderli ch. Bereits die Auflistung der ausgewerteten Quellen - ungedrucktes Material aus 22 
Archiven und Bibliotheken, vor allem aus dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, ferner 
Zeitungen , offizielle Druckschriften, Polizeiberichte, Vereinsliteratur, Memoiren u. a. - ist beein
druckend . Es ist dem Verfasser zuzustimmen, daB die Einbeziehu ng der kurhessischen Gebiete 
des Rhein-Main-Rau mes weitere Archivstudien erforderlich ge macht und damit den Rahmen der 
Arbeit gesprengl hatte. Hinweise auf die Entwicklung in Hanau waren aber - etwa im Oberblick 
uber die Marze reignisse - durchaus wilnschenswert gewesen, wahrend andererseits die Einbezie
hung der Vereine im Hinterland (BiedenkopO und in der Herrschaft Ilter (Voh!) nicht unbedingt 
erforderlich erscheint, da .. nicht die territoriale Zugeh6rigkeit die Ve reinsbindungen bestim mte, 
sondem riiumliche Beziehungs- und Kommunikationsverflechtungen" (S . 353). 

Die Arbeit will - wie in der Einleitung umrissen wird - die Bedeutung der mehr als 500 nachge
wiesenen politischen Vereine fUr die politische Kultur herausarbeiten . Der Verfasser selzt sich da
bei mit den Konzep ten der civic culture (Almond, Verba) und modernisierungstheoretischen An
satzen auseinander. Nach einem Obe rblick uber die Voraussetzungen der Revolution im Rhein
Main-Raum und die Entstehung des politischen Vereinswesens im Vormarz steUt der erste Haupt
teH die Entwicklung der Vereine vo m Marz 1848 bis zu r Septemberkrise dar. Es wird deutlich, daB 
es bei den Marzereignissen in den Stadten des Untersuchungsgebiets zu erheblichen lokal en Mo
difikationen kam und daB die landliche Protestbewegung eine eigenslandige Revolutionsbewe
gu ng darslellte. Be reits im Fruhjahr 1848 war di e politische DifTerenzierung so weit fortgeschritten, 
daB die Burgerkomitees, die sich se it dem Miirz gebildet hatten, von Vereinen mit deutlicher politi
scher Ausrichtung abgelOst wurden . Fur Entstehung und Entwicklung der Arbeiter- und Turnver
eine, der demokratischen und konstitutionellen Vereine bestanden in den verschiedenen Teilen 
der Untersuchungsgebiete sehr unterschiedliche Vorau ssetzungen. 

Der zweite Hau ptteil des Buches bietet eine Strukturanalyse der demokratischen, konstitutio
nellen und katholischen Vereine mil detaillierten Angaben zur Mitgliederschaft und zu m Vereins
leben. Der Verfasser macht dabei besonders auf den am 21 . November 1848 gegrundelen Central
miirzverein au rmerksam, dessen Erforschung noch aussteht. Trotz gewisser Einschriinkungen wird 
er als "erste deutsche Massenorganisation mit dem Charakter einer modernen politi schen Parte i 
angese henn (S . 329). Wahrend demokratische Vereine auch in D6rfern entstanden, lassen sich 
konstitution elle Vereine nur in den Stiidten nachweisen. Die Piusvere ine, die nach eigenem 
Selbstverstandn is keine politischen Organisationen sein wollten. werden als .. antimodernistische 
Protesto rganisalion" (S. 432) charakterisiert, die aber zu Vorlaufern der katho li schen Parte ibildun
gen seit d: n 1860-er l ahren wurden . 

Die abschlieBe nden Kapitel sind der Reichsverfassungskampagne und - im Oberbl ick - der Re
aktionsze it gewidmet. Wahrend in den konstitutionellen Vereinen die konservativen Krafte an Be
deutung gewannen, so daB die "Konstitutionellen zu Bundnispartnern der Konterrevolution wur
den" (S. 454), scheiterte die Reichsverfassungskampagne, die von demokrati schen Vereinen unler
stutzt wurde. ln der Reaktionszeit wurde die Aktivitiit von politischen Vereinen durch Verbote be
hindert, und die seit 1856 neugegrundeten Parteien bleiben Fremdkorper im Herrschaftssystem. 

Ein Verzeichnis aller nachgewiesenen Vereine, deren geographische Verteilung auf24 Karten 
deutlich gemacht wird, sowie Quellen- und Literaturverzeichni s und Pe rsone n- und Ortsregister 
beschlieBen die hervorragende Arbeit , die zu Recht mit dem Preis der Wolf-Erich-Kellner-Ge
dachtnisstiftung ausgezeichnet wurde. Eberhard Mey 
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Wetter a u , Ferdinand W.: PfafTenbirken oder .. Der Streit um einen Forsl" (Ein Weistum van 
1562) (Tannenberger Blatter. Quellen und Nachrichten zur Geschichte der Menschen in der ehe
maligen Herrschaft derer van Bau mbach zum Tannenberg), Gottingen 1986, 273 S. 

Der vo rliegende Band erofTnet eine neue SchriOe nreihe, in der der Versuch unternomm en 
wi rd, das umfangreiche Archivmaterial der e hemaligen Herrschaft derer van Bau mbach zum Tan
nenberg einem groBeren interessierten Kreis zuganglich zu machen. Im Mittelpunkt der Betrach
tung van Band I steht das Weistu m va n 1562, das eine de r altesten Beschreibu ngen eines G renzab
schnitts im Gericht derer vo n Bau mbach darslellt. Herangezoge n wurden vor allem Archi va lien 
des Hessischen Staatsarch ivs Marburg - u. a. das Generalrepe rto ri um Ulfe n, Erbregister des Hau
ses Ruhla und van Sladt und Amt Sontra sowie Katasterkarten van Blankenbach, Ulfen und Wolf
lerode - sowi e Unterlagen des Hessischen Landesverm essungsamles Wiesbaden, der Gesamt
hochschu lbibliothe k Kassel und der Staatsbiblio th ek PreuBischer Kulturbesitz in Berlin . Im Rah
men der benutzten Sekundarliteratur hat die Arbeit van Karl Schellhase, Territorialgesch ichte des 
Kreises ROlenbu rg an der Fulda und des Amles Friedewald , Marburg 1970, zentrale Bedeutung. 

Zunachst geht der Vf. auf di e Vorgeschichte des Weistums von 1562 ein . Um 1500 - zur Zeit 
Landgraf Wilhelms 11 . - waren die Ortschaften Blankenbach und Wolfterode auf der Stell e alte r 
Wiistu nge n neu entstanden. Ein wesentlicher Faktor fUr di e Neubesiedlu ng dieses Distri kts war 
der Bergbau, der si ch in den zu riickliegenden Jahren van der Sontraer Gegend zum Kern des Ri
chelsdorfer Gebirges verlagert hall e. Die van den Geb riidern Semler iibernommene n und erwei
terte n Schmelzhiitten steige rten den Bedarfan Kohle und Hol z, was zu intensiven Waldrodu ngen 
fti hrte . Die e rste Grenzbegehung unter Rabe van Herda urn 1502 sollte St reitigkei ten zwischen 
dem Amt Sontra und den Herren von Baumbach schlichten. Schwierigkeiten bereitete hi er vor al
lem die Zuord nung des Forstes PfafTe nbi rke n, die nichl ve rbindli ch geklart werden kon nle. AIs 
sich die DifTerenzen zwischen dem Amt Sontra und den Bau mbachs verstarkten, fand 1536 eine er
neute Grenzbegehung unler dem Sonlraer Amlmann Cas par Trait statt. Auch di esmal karn es zu 
keine r Ei nigu ng, wobei di e Angelegenheit zunachst "vorfallender Kriegs- und and erer Handel hal
ben" ausgesetzt wurde . Auch dem tatkraftigen Sonlraer Amtman n Johann yon Ratzenberg ge lang 
in der Folgeze it die Beilegung der Streitigkeiten urn den Forst PfafTenbirken - sie hatten du rch die 
GebietsansprUche des Amts Gerstungen an Schiirfe gewonnen - nicht. 1562 trat diese Frage in ihr 
entsche idendes Stadium. Landgraf Philipp ernannte den van beiden Parteien anerkannlen 
Hermann von Hundelshausen, Amlmann zu Reichenbach, zum fU rstli chen Commissarius, der das 
Amt Sonlra und die Familie van Bau mbach zu r Erstellung von Beweisartikeln und Nennung van 
Zeugen aufTorderte . Die Bau mbachschen Beweisarlikel hat W. in ei nem besonderen Hen zusam
mengestellt und dieses als Anlage seiner VerofTentlichung beigeftigt. Aufsch lu Breich ist, daB beide 
Partei en in ih rer BeweisfU hrung den gleichen Argumentations- und Beweisebenen folgen. Sowohl 
das Ami Sontra als die Baumbachs stUlzen ih re AnsprUche auf die Gber 60 Jahre wahrenden Nut
zungsgewohnheiten am Forsl. Die letzteren be rufen si ch auf die Forstaufsicht durch eigene Holz
fors te r. die Holznutzu ng fUr sich und ihre Hintersassen sowie auf den Nachweis, daB die auf den 
PfafTenbirken liegenden Zinsen nicht an das Amt Sontra, sondern an die Kirche des bau mbachi
schen Dorfs Ulfen entrichtet warden sind. Eine rechtliche Kliirung e rbringl erst der Kasseler Ver
trag vom 21. April 1578, der u. a. di e Kriminaljurisd iktion zu WeiBe nhasel und Blankenbach und 
den Verzichl de rer van Baumbach auf Dienste in Breitau und Ulfen regell. Vom Forst PfafTe nbi r
ken sollten 25 Acker zum Amt Sontra und der Resl den en van Baumbach Uberlassen werden. Zur 
Vermeid ung weiterer Streitigkeiten saUte die festgeleg le Grenze mit Malen und Steinen versehen 
werden. Trotz dieser Regelung brachten indes die Baumbachs 1595 erneut Einwande gegen den 
Grenzverlauf vo r. 

Das Weistu m van 1562 li egt unter der Signatur 17 d "van Baumbach Paket I" im Staatsarchiv 
Marburg vor. Bei der Wiedergabe des Textes wurde die heute Ob liche GraB- und Kleinschreibung 
praktiziert, urn die Lesbarkeil zu erleichtern . Die Ktirzungen wurden nach der Schreibgewohnheit 
des Kan zliste n aufgelost ode r in einem Verme rk abge handelt. G roBen Wert legle der Bearbeiter 
auf eine buchstabengetreue Wiedergabe der Vorlage, wobei e r allerdings aufd ie Aufnahme spora
d isch verwendeter und un systematischer VokalUberschreibu ngen verzichtete. Lateinische Text
teile werden durch Kursivschreibung hervorgehoben. In sei ner Edition folgt W. genau der Anord
nu ng und Gliederung der Vorlage . Nach der Erlauterung der Verfahrensfragen und Beweismittel 
folge n die BestaUu ng Hermanns vo n Hundelshausen zum Commissarius, die Beweisartikel der 
Bau mbachs, d ie Ne nnung ihrer Zeugen, die Antrage und Positionen der fU rstlich hessischen An
wiilte, der Bericht des Sontraer SchultheiBen Rabe Krug van 1550, die Aussagen der baumbachi
schen Zeuge n - dazu gehorten der ehemalige Sontraer Amtmann Caspar Trott und die Acke rman
ner Saul Claus aus WeiBenhasel und Claus Bodenstein aus Breitau - , die Bestallung Peters von 
Boyneburg zum Commissarius. die Beweisartikel des Amts Sontra, die Zeugen des Amts Sont ra 
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und ihre Aussagen sowie Zwischenfragen derer von Baumbach zu den Sontraer Beweisartikeln. 
Gerade die in Rede und Widerrede bestehende Befragung der Zeugen verleiht derQuelle besonde
re Farbigkeit und Ausdruckskraft. AbschlieBend bringt W. das Weistum von 1576, das AufschluB 
iiber den Fortgang der Verhandlungen gibt. 

Der besondere Wert der Edition liegt darin, daB zujeder Seite sprachliche und sachliche Erliiu
terungen gebracht werden. So werden zu den erwahnten Personen biographische Angaben ge
macht, Orts-, Flur- und Gewassernamen erlautert und heute unverstandliche friihneuhochdeut
sche Bezeichnungen erklart. Im aJlgemeinen ist der vom Vc. erstellte Kommentar korrekt. Nur in 
wenigen Fallen sind Verbesserungen oder Ergiinzungen erforderlich. So ist lnvocavit nicht der 1. 
Fastensonntag nach, sondern vielmehr vor Ostern. MiBverstandlich ist die Bezeichnung des 
Schenken Rudolf zu Schweinsberg als "Bundesrat" beim Schwabischen Bund 1529-1536. Zutref
fender muB man hier vom landgraflichen "Bevollmachtigten" sprechen. OfTen bleibt, welche Lan
ge ein Acker damals hatte. Anhand des Grotefendschen Taschenbuchs der Zeitrechnung hatte !:ich 
leicht feststellen lassen, daB die Karwoche 1525 aufden 9. bis 15. April fiel. Problematisch ist die 
Ubersetzung von Ebenteur mit "Abenteuer". Das Wort "Abenteuer" ist von lat. eventus abgeleilel 
und bedeutet "ungewohnliches Ereignis". Nicht erklart wird das Wort Schwachheyt, das nicht 
"Schwache", sondern "Krankheit" meint. Verthedingen bedeutet Ilicht "beanspruchen", sondern 
"durch Gerichtsspruch festsetzen". Uberhaupt hatte man sich die Erklarung friihneuhochdeut
scherTe rmini ooch ausfUhrlicher gewiinscht, da der nichtgermanistisch vorgebildete Leserbei der 
Lektiire des Textes etwas Uberfordert ist. 

Alle diese Einschrankungen konnen jedoch den Wert der vorliegenden Edition fUr die Sied
lungs-, Territorial-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des hier betrachteten Raumes nicht schma
lern. Die Arbeit zeigt, wie wichtig die Edition van Weistiimern und mit diesen in Verbindung ste
henden Quellen flir die Landesgeschichte ist. In dieser Hinsicht ist die angestrebte Herausgabe des 
dreiteiligen Gerichtsbuchs derer von Baumbach zum Tannenberg zu begriiBen. 

Srefan Harrmann 

Nu h n , Heinrich: Wahlen und Parteien im ehemaligenLandk.reis Hersfeld. Eine historisch-analy
lische Langsschnittstudie. Darmstadt und Marburg 1990, 552 S. (Quellen und Forschungen zur 
hessischen Geschichte Nr. 74). 

Es kommt nicht haufig vor, daB eine Dissertation von der Historischen Kommission fUr Hessen 
in ihre Schriftenreihe aufgenommen wird. Geschieht es doch, muB die so ausgezeichnete Arbeit 
iiber ungewohnliche Qualitaten verfligen. Und eben diese kann der Rezensent dem Werk von 
Heinrich Nuhn aus voller Uberzeugung bescheinigen. 

Schon ein Blick in das umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis des Ruches zeigt, mil 
welcher Griindlichkeit der Verfasser an sein Thema herangegangen ist und welche staunenswerte 
MaterialfUlle in seiner Untersuchung verarbeitet wurde. Nun besagen die vielen benutzten Quel
len, die beinahe zahllosen Tite! der durchgesehenen Sekundarliteratur und der Umfang des gro
Ben Werkes - immerhin 552 Druckseiten - natiirlich an sich noch gar nichts iiber das bei diesem 
FleiB erzielte Ergebnis. Dies aber kann sich sehen lassen. 

Der untersuchte Zeitraum beginnt mit der EinfUhrung des allgemeinen und gleichen Wahl
rechts zum Norddeutschen Reichstag von 1867 und endet mil der letzten Wahl vor der Auflosung 
des Altkreises Hersfeld im lahre 1970. Dabei wares das Ziel des Verfassers zu zeigen, wie verander
le gesellschaftliche Zustande unweigerlich auch EinfluB auf die politischen Parteien und ihre An
schauungen nehmen und wie diese sich wiederum im Wiih!erverhalten widerspiegeln. AuBerdem 
war zu untersuchen, welche sozialen Schichten den jeweiligen politischen Gruppierungen zuzu
rechnen sind und von welchen politischen Kranen die unterschiedlichen Interessengruppen der 
Bevolkerung fUr sich die angemessensle Vertretung ihrer HofTnungen und Wiinsche erwarteten, 
um nur einige der he rangezogenen Gesichtspunkte zu nennen. Man kann Nuhn deshalb nur be i
pflichten, wenn er schreibt, seine Forschungen seien auch als ein Beitrag zu der heute vielzitierten 
"Geschichte von unten", der Geschichte des AlItags und des kleinen Mannes anzusehen. 

Diese findet sich in den vier Hauptkapiteln des Buches in reichem MaBe. In ihnen werden das 
Kaiserre ich, die Weimarer Republik, das Dritte Reich und die Entwicklung der Nachkriegszeit bis 
unmittelbar vor dem Beginn der Gebietsreform von 1972 behandelt. Der Autor begniigt sich dabei 
nichl mit rein lokalen Analysen der Wah!ergebnisse und Parteienentwicklungen im land lichen 
Raum des Altkreises Hersfeld , sondern er bettet sie immer wieder in die iiberregionalen Tenden
zen der politischen Entwicklungen in Reich und Bund ein. 

Selbstverslandlich ist die Quellenlage fUr die einzelnen Zeitabschnitte auBerst unterschiedlich, 
keinesfalls fUr alle aufgegrifTenen Fragestellungen in gleicher Weise gut und zuverlassig. Trotzdem 
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gelangte der Verfasser zu Ergebnissen, die weit liberdas hinausgehen, was bisher liber Wahlen und 
Wahlverhalten der Bevolkerung im angegebenen Raum bekannt war. So si nd noch nirgendwo die 
Anfange der Arbeiterbewegu ng im Kreis Hersfeld so genau dokumentiert worden wie jetzt bei 
Nuhn. G leiches gilt flir die ausfli hrliche Darstellung des Vordringens der ant isemitischen Bewe
gung unter Ludwig Werner und Dr. Bockel in den Gemeinden Osthessens ode r den rasanten Auf
stieg der NSDAP in den Jahren um 1930. 

Flir die Nach kriegszeit konnte erfreuJicherweise aufUnteriage n zurlickgegrifTen werden. die in 
diesem MaBe fli r die friiheren Jah rzehnte nich t zur Verfligung gestanden hatten . Entsprechend 
dicht tielen die Aussagen aus, so daB das 6. Kapitel des Werkes fast als Geschichte des Kreises 
Hersfe ld wahrend der e rsten zwei Jahrze hnte nach dem Ende des 2. Weltkrieges zu lese n ist. Mehr 
als lOO Tabellen , za hlreiche Karten und grap hi sche Darstellungen ermoglichen dem Senutzer, die 
gefundenen und beschriebenen Ergebnisse mit einem Blick zu reichend auszuwerten. Weitere in
te ressante Informationen tinden sich in den meh r als 1400 Anmerkungen zu m Textteil. 

Bei seinem Be mlih en, alle nur denkbaren Gesichtspunk le fUr die vo rl iegende Untersuchu ng 
heranzuziehe n, gelangen Nuhn Deu tungsmuste r, an denen niemand mehr vo rbeige hen kann, der 
sich zukli nftig mit der neuere n Geschichte des Landkreises Hersfeld und se ine r Krei sstad t be
schiiftigen will. Wo/demor Zil/inger 

Ortsgeschichte 

Wa g n e r , Paul : Die Holzbriicken bei Ri edstadt-Goddelau, Kreis GroB-Gerau , Selbstverlag des 
Landesamtes flir Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden 1990, 170 S. und 56 Tafeln, 65 Abb. 

Dieser gehaltvolle Band 5 der Materialien zur Vor- und Frlihgeschi chle von Hessen (Hrsg. 
Fritz- Rudolf Herrmann) ist eine e rweiterte Magisterarbe it, die 1979/80 vom Fachbereich Ge
schichtswisse nschaften der Johann-Wolfgang-vo n -Goeth e-Universiliit in Frankfurt angenommen 
wurde. Das Werk fuBt aufGrabungskampagnen 1976 und 1977 im Hessisc hen Ried und einer vor
bildlichen Auswertung durch vie le Beteiligte. Zum Beispiel die Bereiche Geologie und Hyd rogeo
logie : Tullas RheinreguIierung von 1818 und vo r allem seit 1950/60 die einschneidende Einrich tung 
von Gru ppenwasserwerken fli r den Ballungsraum Rhein- Main fli hrten zu r Trockenlegung von 
Moorgebieten und Altlaufschlingen des Rheins und Neckars. Die neue landwirtschaftl iche Nut
zu ng (Ma isanbau) in bishe r unberi.ih rte n Areal en brachte interessante Bodenfu nde wie Flecht
werkmatten, Bri.ickenteil e - wie sie Ciisar beschrieb - aus romischer Zeit ans Tageslicht. 1 m Altnek
karbett, ursprtingli ch bis G roB-G erau miiandriere nd , fan de n sich holzerne Kolonnenbri.icken - 142 
n. Chr. errichtet, 203 n. Chr. repariert - und bis in die spiitromi sche Kaiserzeit interessante Fund
anfa lle im FluBi.ibergangsbereich. Die Verlagerungen der Wege zu den Steinbruchen im Odenwald 
zu r Zeit der konstanlinischen Bauten in Trier, Ergebnisse zur rom ischen Besiedlung im Ried, 
FluBumleitungen wie die Weschnitzableitung werden i.iberze ugend dargeste llt. Mittels Pollenana
Iysen werden die ehemaligen Erlenbruchwiilder ode r Auwaldgesellschaften nachgewiesen, Fetl
analysen der gefundenen GefaBe stellen dive rse Feldkohlreste fest. Ein Katalog der Funde (darin 
exzellente SchwarzweiBpho tos!, mit Scherbenzeichnungen, aber auch Knochenschlittschu hen, 
Hirschgeweihgeriiten, Metallfunden usw.) sttitzt die detaillierte n Beschreibungen. 

In der Einarbeitung der Ergebnisse aller beteiligten wissenschaftlichen Disziplinen uberzeugt 
die endlich auch gedruckt vorliegende Arbeit und ist nicht nur fli r archiiologische Fachkreise zu 
empfehl en. Siegfried LOlze 

Ca r i , Dieter: 1150 Jahre RhOda, Gemeinde Bre un a. Hrsg. Geme indevorstand der Gemeinde 
Breuna, 1990. 125 5., zahlr. Abb.; zu beziehen i.iber die Gemeindeverwaltung Breuna, Preis 10,
DM. 

Vor 1150 Jahre wurde Rhoda e rstmals urkundli ch erwiihnt. Dieser kleinste Ortsteil Breunas, 
uber Jahrhunderte hindurch als "Beidorf'" bezeichnet, fand bereits in der "Chronik von Breu na mit 
Rhoda", ebenfalls von Dieter Carl e rarbeitet und 1988 erschie nen, ausfli hrliche Erwiihnung. Es ist 
eine erfreuliche und zugleich groBzugige Geste der Gemeindevert retung Bre una, dem Wunsch der 
ca. 70 Einwohner nach einer eigenen Chronik zu entsprechen und damit auch das Geflihl der Ver
bundenheit der Burger mit ihrem Dorf zu stiirken. 
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In elf Kapiteln wird hier die Geschichte Rhodas, die jedoch nicht immer losgelost von der gro
Beren Nachbargemeinde betrachtet werden kann, anhand der fUr den Ort wesentlichen Quellen 
dokumentiert. 

Nach einer grlindlichen erd- und landschaft sgeschichtlichen Betrachtu ng schlieBt si ch ein Ka
pitel liber die Vor- und Friihgeschichte aus archaologischer Sicht an, in dem auch Hinweise auf 
Fundgegenstande gegeben werden, deren Herkunft bislang ungewiB ist. AnschlieBend klart der 
Autor uber die Entstehung des Ortsnamens aufund belegt die Ersterwahnung RhOdas u. a. durch 
die Abbildung der entsprechenden Seite des Codex Eberhardi. Er beweist die Richtigkeit der Erst
nennung zwischen 820 und 840, die in der alteren Literaturlange Zeitfalschlicherweise aufdas lahr 
990 datiert wurde. 

Die Grenzlandlage Rhodas im Norden des Woltbager Landes und die wechselnden Herr
schaftsverhaltnisse im Mittelalter sind weiterer Gegenstand der Betrachtung. Vielfaltige Aspekte 
werden hier angesprochen, u. a. steUt Dieter Carl die Auswirkungen auf die Wohnhausbauformen 
und die Mundart dar, urn schlieBlich die urn territoriale Vormachtstellung ringenden politischen 
Machte naher ins Blickfeld zu rUcken. 

Zeitzeugnisse, wie z. B. Auszuge aus "Der okonomische Slaat LandgrafWilhelm IV." von 1585, 
das malsburgische Salbuch von 1582 und einen Kartenausschnitt von 1563 benutzt der Chronist, 
urn den Zeitabschnitt zu markieren , in dem die Malsburger die Grundherrschaft liber Rhoda aus
Ubten. 

Nach einer kurzen Schilderung der Reformation und des DreiBigjahrigen Krieges wird die Zu
sammen1egu ng der Orte Rhoda und Breuna im 17. lahrhundert untersucht. Die Kataste r mit den 
Vorbeschreibungen, Steueranschlagen und dem "LagerstUck- und Steuerbuch" dokumentieren als 
wichtige Quellen das Zeitgeschehen des 18. lahrhunderts. Einer ausflihrl ichen Darstellung der po
litischen Zustande wahrend des Wechsels vom 18. zum 19. l ahrhundert folgt ei n Einblick in die Le
bensweise der RhOdaer Burger, die vorwiegend von der Landwirtschaft abhangig waren. Ein inter
essan ter und aufschluBreicher Aspekt ist an dieser Stelle der Sriefwechsel zwischen Militardienst
leislenden und ihren Familien urn 1851 und 1870. Die Dorfbeschreibung von 1855 vermiuelt Ein
drUcke von Lebensweise und wirtschaftlicher Situation der Rh odaer BUrger. Als weitere Quellen 
werden hier die Kantonslisten von 1821-1823, die Statuten der Gemeinde Breu na mit Rhoda und 
Karten abgedruckt. 

Das Kapitelliber das 20. lahrhundert beinhaltet eine Vielzahl von Themen, die leider aufgrund 
der engen Verbindung mit Sreuna nicht getrennt betrachtet und deshalb z. T. nur skizzie rt werden 
konn en. Die Grolle des Dorfes lallt es zu, die gesamte Einwohnerschaft aufeinem Foto abzubilden 
und zu benennen. Eine Aunistung der alten MUnz-, Mall- und Gewichtseinheiten ist flir das Ver
stiindnis verschiedener Textstellen sicherlich eine sinnvolle Bereicherung. 

Leider faill auf, daB der gesamte Text von Druckfehlern durchzogen ist, die abersicher ni cht der 
mangelnden Sorgfalt des Autors anzulasten sind . Der wissenschaftliche Anmerkungsapparat und 
die ausflihrliche Bibliographie verralen die Professionalitat von Dieter Carl. Bleibt zu hoffen, daB 
ihn die Gemeinde Breuna auch weiterhin mit historischen Forschungsaufgaben betraut, urn eine 
umfassende und grUndliche Bearbeitung der Ortsgeschichte zu erhalten. Monika Rudo/ph 

Sc h i c h , Winfried: Die Entstehung der Stadt Kassel. 1075 l ahre Kassel - 800 lahre Stadt Kassel. 
Hrsg. von den Freunden des Stadtmuseums Kassel e. V. (Q uellen und Perspektiven zur Entwick
lu ng Kassels, Bd. l), Kassel 1989, 55 S. , 30 Abb. 

Mit dem vorliegenden Band eroffnen die Freunde des Stadtmuseums KasseJ e. V. eine Reihe 
wissenschaftlicher, dokumentarischer und unterh altsamer Beitrage i.iber die Geschichte der Stadt 
Kassel. Der Akzent soli hier nicht "auf fUrstlich-staatlichen Darstellungen, sondern auf den wirt
schaftlichen Lebensgrundlagen, der sozialen, kulturellen und geistigen Pragung des AIltags lie
gen". Nach Ansicht des Rezensenten ist allerdings zu bedenken, daB eine Behandlung soz ialer und 
wirtschaftlicher Fragen ni cht isoliert erfolgen kann, sondern in den Kontext des politischen Ge
schehens gestellt werden muB. 

Der hier angezeigte Band beruht im wesentlichen aufeinem Vortrag, den der Autor 1988 anlaB
lich des Stadtmuseumsfestes gehaiten und der eine starke offentliche Resonanz hervorgerufen hat. 
Ausgehend von der Ersterwahnung Kassels 913 wird im folgenden die Entwicklung des Orts im 
Mittelalter zur Residenzstadt der hess ischen Landgrafen nachgezeichnet. Zunachst befaBt sich 
Schich mit dem Aufenthalt Konig Konrads I. in Chassalla oder in Chassella, wo er am 18. Februar 
913 zwei Urkunden - die eine flir Hersfe ld, die andere flir Meschede - ausgestellt hat. Vermutlich 
bestand damals s_chon eine curtis(d .h. ein Konigshof) Chassaia, die allerdings erst 1008 urkundlich 
bezeugt ist. Die Geschichte, Lage und Gestalt des Platzes sind umstritten . Fraglich bleibt, ob er an 
der Stelle des heut igen Regierungsp rasidiums oder auf dem Ahnaberg gesucht werden muB. Im 
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Gege nsatz zu der in der fril heren Forschung vo rherrschenden Ableitung des Namens Chassalla 
von lateinisch-frankisch castella spricht sich Karl He ine meye r in seiner 1971 erschienenen Disse r
tation "KonigshOfe und Konigsgut im Rau m Kassel" flir die He rleitung von einem alten, vorfrii nki
schen Gewiissernamen aus. Da e in Kassel-Bach wie bei Gel nh ausen nicht bekan nt ist, m uBte ein 
heute anders genannte r Bach wie d ie Ahna oder der Abschnitt der Fulda im Kasseler Decke n u r
sprunglich diesen oder einen ahnlichen Namen getragen habe n. Abe r auch diese These ist n icht 
bewi esen, so daB die Deutung des Namens Kasse l weiter im dunkeln bleiben mu B. 

Vor allem d ie Martinskirche in Kirchditmold du rfle e in Zeugnis dafli r sein, daB dort der po liti
sche und kultische Mittelpunkt des Kasseler Raums var Errichtu ngdes Konigshofs gesucht werden 
muB. Auch d ie Deutu ng des Ortsnamens Ditmold als" Versammlungsp latz, Gerichtsstiitte" durfle 
auf eine zentrale Funktion d ieses Platzes hinwe isen. 1008 uberlieB Kaise r Heinrich If. die curtis 
Cassella mil allem Zubehor sei ner Ge mahlin Kunigunde, die damit das van ihr gegrundete Kl oster 
Kaufungen ausstattete. Nicht schlussig ist nachzuweisen, ob der Name "Kaufungen" als .. Kauf
stiitte" zu de ulen ist. Nach Kunigundes Tad fiel de r Hof Kassel an das Reich zu rilck . Erst ku rz vor 
der Mitte des 12. Jahrhunderts erscheint der Plalz wiede r in der Oberliefe rung. Fu r die Enlwick
lung Kassels zur Stadt durfle nicht nu r di e Tradition des koniglichen Hofes, sondern auch d ie Lage 
des Ortes eine Rolle gespielt haben. Nach dem Obergang KasseJs in den Besitz der Landgrafen vo n 
Th uringen bauten diese den Ort als Position gegen die konkurrie rende Macht der Mainze r Erz
bischofe aus. Als GegenmaBnahme gegen das var 1143 von Mainz gegru ndete KJoster WeiBe nslein 
slift eten sie das Kloster Ahnaberg wahrsche inli ch auf altem Reichsgut , vielleicht sogar an de r Slel
le des Konigshofes. Hinzuweise n ist darauf, daB noeh J 154 das Ge lande am Marstiiller Platz als 
Reichsgut bezeichnet wird, ein Besitztitel, der spater ni cht me hr beJegt ist. In d iese Ze it fall t wahr
scheinl ich auch d ie Anlage einer landgrafliche n Burg, die an der Stelle des spate ren Schlasses und 
heu tigen Regierungsprasidiums zu suchen ist. Die in zwei Urku nden vo n 1152 und 1154 bezeugte 
villa Kassel beru hte wohl auf einer schon im 11. Jahrhundert vo rhande nen Marktsied lung, d ie sich 
vom Marstaller Platz bis zu m Steilu fe r der Ahna im Norden e rstreckte . Mit Recht we ist Sch ich dar
auf h in , daB die Bezeichnu ng villa au f einen Markto rt hindeutet, de r eine Vorstufe zur Stad t - diese 
wird seit etwa 1180 in Deutschland als civitas od er slal bezeichnet - bildet. Kirchlicher M ittelpu nkt 
der Siedlung war die 11 52 e rstmals erwiihnle pfa rrkirche am Marstii ll er Platz, die am Anfang des 14. 
Jahrhunderts durch einen Neubau ersetzt wurde. Als civitas erscheint Kassel zuerst in einer unda
tierten, spateste ns im Ju ni 1189 ausgestellten landgriifl ichen Urkunde. Bei einer "gewaehsenen" 
Stadt wie Kasse l lliBt sich ein genauer Zei tpunkt fli r die Stadtwerdu ng kaum festlegen. Man kann 
daher alien fa lls vermuten, daB hier bereits vor 1200 ei ne Burge rgemei nde bestande n hat. Erst 1239, 
d. h. 50 Jahre nach der ersten Erwiihn ung Kassels als civitas. besHitigte La ndgraf Hermann n. von 
Th i.i ringen den Bi.i rgern von Kassel die Statu ten, die ihnen sei ne Vo rgiinger verliehen hatte n. Auf
schlu Breich ist, daB erst 1225 der vi!licus - ursprunglich de r Meier oder Vo rsteher des herrschafl li
chen Hofve rbandes - in der Fuoklion des Schult heiBen in Kassel hervortri tt. Dartibe r unterrichtet 
uns ein Siegel an einer U rkunde fU r das Stift WeiBenstein mit der Umsch rift Sigil/um vil/ici civilatis 
Kasle. Ein weiteres dort befindliches Siegel erwii hnt die dves von Kassel, die zusam men mit den 
consules ein gemeinsames G remiu m bildeten. Das deutet bereits auf das Bestehen einer Ratsver
fassung in Kassel hi n, die ein sieheres Kennzeichen einer sieh in wiehtigen Dereichen selbst regie
rend en Bi.irge rschaft ist. 

Naeh dem Obergang der ludowingischen Besitzungen in Hessen an das Haus Brabant (1247) er
lebte KasseJ ei nen weiteren Au fschwung, der in de r Anlage der Neustadt auf dem reehten Fulda
ufer sichtbar wurde. Die Erricht ung einer Niederlassung der Brilder vom Berge Carmel diente 
nicht nu r kirchliehen und kulturell en Zwecken, sondern hatte auch durch d ie Forderung vo n Han
del und Verkehr wirtschaflliche Bedeutung. Mit de r Grilndun g einer weiteren Ne ustadt, der Frei
heit, erreiehte Kassel urn 1330 seine endgultige Ausdehnu ng im Mittela lter. Die Freiheir wa r zu
nachst ein eigenstiindiges Geme in wesen mit dem Kern u rn den Graben, die Miltel- und Oberste 
Gasse und erhie lt in de r Martinski rche einen kirchlichen Mittelpunkt. 1377178 wurden Altstadl, 
Neustadt und Freiheit zu einer Stadt mit einer gemeinsamen Ve rwalt ung unte r einem Rat zusa m
mengeschlossen. 1384 zwang Landgraf Herma nn dem vere in igten Gemeinwesen unter Ausnut
zung von polili schen und soziale n Spannungen in nerhalb der Bi.irgerschaft eine landeshe rrlich be
sti mmte Verfassu ng auf, die den Rat auf d ie richterliche Tiit igkeit beseh riin kte und alle Gewalt den 
landgriifliehen Beamte n Gbertrug. 

De m Vf. ist es gelungen, auf gedriingtem Raum die wichtigsten Etappen der Entstehung und 
Entwicklung Kassels im Mittelalter zu skizzieren. Da bekann tlich Ku rzfassu ngen, die den Zweek 
erfU llen, trotzde m nicht obe rfliichlich zu sein , ein erheb liches Geschick in de r Scheidung von 
"Spreu und Weizen" erfardern, muB man dem Vf. Anerken nu ng flir seine Leistu ng zollen. Mit d ie
ser Schrift erhiilt der Leser ein Hilfsmitte l in die Hand , das ih n rasch und zuve rliissig i.iber d ie mil
telalterliche Geschichte Kassels unterrichtet. Es bl eibt zu hoffen , daB einmal in ahnl ieher Form die 
Geschichte Kassels in der Neuzeit dargestellt wird. Stefan Hartmann 
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Q ue s t , Thorsten und Sch a fe r- R i c h t er, Uta: Do rneben. Die Geschichle der Do rfer Lippo lds
berg und Vernawahlshausen. Hrsg. von der Gemeinde Wahlsburg. Verlag: Die Werkstatt GmbH 
Gottiogen 1989,384 S., zahlr. Abb. i. T. 

Den Ansto6 zur Abfassung der angeze igten Dorfchro nik gab die 1989 in Aussicht s te hende 900-
Jah r-Feier der Grtindung des Klosters Lippoldsberg. In der Einleitung ruhren die beiden Autoren 
aus, daB sie eine Dorfgesch ichte schreiben wollten , "die die do rfliche Entwicldung in ihrer Ge
samtheil im Wandel der Zeit erfa61", was aber einen Verzicht auf "di e chronologisch durchgangige 
Darstellung einzelner Teilbereiche" e rforderli ch macht. Neben der einsc hlagigen Sekundiirlitera
tur habe n die Vf. ungedruckte Quellen aus dem Ge meindearchiv Wahlsburg, dem Kirchenarch iv 
Vernawahlshausen, dem Kirchenarch iv Lippo ldsberg und vor allem dem Staatsarchiv Marbu rg 
herangezoge o. Der erste Abschnitt der tibersichtlich gegliederten Darste llung Iragt die Obersc hrifi 
"Leben im Schatten des Klosters" und behandelt die Geschichte der Dorfer Lippoldsberg und Ver
nawahlshau sen bis zur Refo rmation . Gegenslande der Belrachlung s ind hier die frtihe Siedlungs
geschichle, die sachsische Griindung Wahlshausen, di e Anlage einer frankischen CUr/ is Wahlsburg 
- ni chl gesichert ist allerdings, ob es s ich dabei wirklich urn einen Kon igshof handelle - und die 
Geschichle Wahlshausens im Brennpunkt sich dort kreuzender Interesse n der Grafen von Nort
heim, des Erzstifts Mai nz und der Herzoge von Brau nschweig. Nach der Verdrangung von Mainz 
aus dem Oberwesergebiet 1462 wird der EinnuB der hessischen Landgrafen sptirbarer, die endgtil
tig im Vertrag von 1538 mit Braunschweig den Besitz von Lippoldsberg und Vernawahlshausen 
erlangen. 

Einen Schwerpunkt der Betrachtung slellt die G rtindung von Lippoldsberg dar. In der Schilde
rung der UrkundenHilschungen des do rtigen Klosters beziehen si ch die Autoren hau fig auf die 
maBgebende Untersuchung von Waiter Heinemeyer: Die Urkundenflilschungen des Kloste rs 
Lippoldsberg, in : Archiv flir Diplomatik 7 (l961), S. 69-203, u nd 8 (1962). S. 68-146, ohne allerdings 
dessen scharfsinn ige Analyse in wichtigen Punkten nachzuvoJlziehen . Der an der Geschichte des 
Klosters Interessierte muB dah er nach wie vor aufHeinemeyer zu rtickgre ifen . Festzuhalten bleibt 
in diesem Zusammenhang, daB sich nu r zwei Urkunden tiber di e Grundung des Klosters auBern : 
1. die seit lange m als gefalscht erw iesene und angebJich am 19. Juli 1062 von Erzbischof Ruthard 
von Mainz ausgestellte Urkunde . 2. d ie undatierte Eidesu rkunde der Nonnen vo n Lippoldsbe rg, in 
der s ie versprechen, die Gewohnheiten der Hirsauer Benediktiner ein zu halt en. 

Hinzu kommt die Urschrift der Lippoldsbe rger Kl oslerchron ik, die die Prio rin Margare te im 
Februar 1151 zu r Ze it des Propstes Gunther abfasse n lieB. 

Heinemeye r weist nach, daB die Grtindungsurkunde kurz vor der Mitte des 12. Jahrhunderts im 
Kloster Lippoldsberg geflilscht wurde. In der Fassu ng des iiltesten Schreibers A ist s ie in vermin
derler Fo rm in die Kloslerchro nik aufgenommen word en, wobei wenig spater der Schreiber B eine 
Interpolation vorn ahm. indem er die Schenkung von drei Zehntorten aufdem Eichsfeld urn flinf 
vermehrte. Erst im 13 . Jahrhunde rt erhielt die gefaIschle Grilndungsurkunde diejenige Form, in 
der s ie noch heute vorlieg!. Nach Heinemeyer ist die undatierte Eidesurkunde der Lippo ldsbe rge r 
No nnen zwischen 1099 und 1101 ausgestellt worden. Die hier genannle n Belege geben Einblick in 
die Grtindungsgeschichte u nd Auss tattung des Klosters sQwie in die Organisation des klosterli
chen Lebens. Als Klostergriindcr gilt der Kano niker Betto vo n Hildeshei m. der allerdings nur ein 
einziges Mal, in der Grti ndungsurku nd e des Nachbarklosters Bursfelde von 1093, als Propsl von 
Lippoldsbe rg erwahnt wird . Das laBI darauf schlieBen, daB das Kloster Lippoldsberg zwi schen 
1089, dem Regierungsantritt ErzbischofRuthards, und 1093 gegrtindet worden ist . Die Entsendung 
Bettos durch den Hildeshe imer BischorUdo ist vermutlich daraufzuruckzuflihren, daB dieserdem 
Geschlechl de r Grafe n von Re inhausen angehorte, die dem Leinegau, zu dem auch Lippoldsberg 
geho rte, vorstandeo . Aufweitere Einzelheiten der G riindungsgeschi chte muB hier verzichtet wer
den . Erwiihnt sei nur, daB das Kloster im 13. Jahrhundert ern eu l eine erfolgreiche Besitzpolitik be
trieb und vo n 1331 bis 1334 eine Zweigniederlassung in Gottsbti ren unterhielt, das als Wallfahrtsort 
zahlreiche Pilger anzog. 

In einem besonderen Kapitel beleuchten die vr. die landwirtschaftli chen Verhaitnisse, den 
Wi rtschaftsbet ri eb und die gtinstige Ve rkehrslage des Klosters, in dessen Nahe sich eine flir den 
Durchgangsve rke hr von West nach Ost und umgekehrt wichtige Weserfurt befand. Vie le Ausflih
rungen, z. B. tiber die Grundherrschaft, Agrarverfassung und das Alltagsleben im Miue laite r, ha
ben s ie der Sekundarliteratur entnommen, wobei fraglich ist, o b die hier sichtbare Generalisierung 
von Aspeklen der besonderen Situation in Lippo ldsberg wirklich gerecht wird . 

Der zweite Hauptabschnitt steht unter dem Thema "Kleinbauerliches Leben unter landgrafli 
cher Herrschaft" und schildert die Geschichte von Lippo ldsberg und Vernawahlshausen zwischen 
der Reformatio n und dem Siebenjahrigen Krieg. Wir erfahren hier, daB das Kloster Lippoldsberg 
nach dem Tode der letzten Abtissin - ni cht Nonne - Lutrudis von Boynebu rg 1569 von Hessen sa-
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kula risiert wurde. MiBversUindlich isl die Formu lierung, daB sich in der Reformat ion "die Furslen 
als Siege r" durchsetzten. Richtiger muBle man von der all miihlichen Ausformung des landesherrli
chen Territorialstaates sprechen. Der Begriff des »modernen K1einstaats" ist gleichfal ls unzu liissig, 
weil das fruhneuze itl iche Territorium noch zahlreiche alt eren Zeiten angehorende Struktu ren auf
wei sl. Nach einer kurze n Schilderung der politischen Ereignisse - ausftihrlicher erwiihnt werden 
die Ereignisse des DreiB igjiih rigen Krieges, der auch in Lippoldsberg und Vernawahlshausen se ine 
Spuren hinterlieB, - werden auf der G rundlage des Gieselwerderschen Salbuchs vo n 1587 und an
derer Quellen die biiuerl ichen Verhiiltn isse beide r Gemeinden in der fruhen Ne uzeit geschilde rt. 
Erwiihnenswert ist, daB 1569 der groBte Teil des herrschaftli chen Landes in Lippoldsberg an se ine 
Bewo hner verpachtet war. Den Ke rn des ehemaligen KJosterguts verpachtete Landgraf Wilhelm 
IV. an vier Meier, wiihrend das Gros der Bevolkerung zusiitzlich auf d ie Landwirtschaft als Neben
e rwerb angewi esen war. Auch in spii terer Zeit blieb die do rfliche Entwicklung Lippoldsbe rgs mit 
dem dorl igen Domiinengut ve rbu nden. Gegenuber der Landwirtschaft traten in der fruhen Neu
ze il in beiden Dorfern Handwerk und Gewerbe zuruck. Vo n gewisser Bedeutung war dagege n der 
au fVeranlassung Phil ipps des GroBmutigen errichtete Lippoldsberger Eisenhammer, de r 1585 an 
den Lutticher Burger Johann Fro nweil verpachtet wurd e. Im Zuge der merkantilistisc hen Wirt
schaft spo lil ik der Land grafgen ve rstarkte sich zwar zun iichst di e Kapazitiit des Ham merwerks, der 
wachsende Konkurrenzdruck von auBen und verschlechterte Absatzbedingungen erwiesen sich 
jedoch im 18. Jahrhundert als ubermiichl ig, woran auch der kUTZzeitige Bestand einer WeiBblech
fabrik nichts iinde rn kon nle. 

Ei ngehend befassen sich die Vf. im fo lgenden mil de m Lebe n in den Dorfgemei nden Lippo lds
berg und Vernawahlshausen. Das beigefUgte Schema von der Einbeziehung be ider Gemeinden in 
die 1andgriiniche Verwaltung machl deutlich, daB Lippoldsbe rg bi s 1722 ein eigenes kle ines Amt 
bildete, wiihrend Vernawah lshausen dem Gericht Gieselwerder unlerstand. Unter dem Landgra
fen waren aufunterschiedli cher Ebene der Geheime Rat, d ie Kasseler Rentkam mer, das Renlamt 
Sababurg, die Vogte zu Gieselwerde r und Lippoldsberg sowie der Grebe an der Verwa ltung de r 
beide n Dorfer bete iligl. 

Es trim in dieser Verallge me ine ru ng ni cht zu, daB die Lage de r Landgrafschaft Hessen-Kassel 
se it dem Siebenjiihrige n Krieg "immer erbiirmliche r und die Armut der unteren Bevolkerungs
schichte n in den Stiidten und aufdem Land im me r groBer geworden ist". Im Gegenteil dazu erleb
ten Hande l und Gewerbe dieses Territoriums in vielen Bereichen e inen Aufschwu ng. Nicht kor
rekt isl auch, daB der Siebenjiih rige Krieg als Ausei nandersetzu ng zwischen PreuBen und Oster
reich begann und sich bald zu einem europiiischen Krieg ausweitete . In Wirklichkeit hallen sich 
die fUr de n Krieg besti mmenden Machtkonstell at ionen schon fruher herausgebildet. Der Sieben
jiihrige Kri eg war nich t nu r ein europiiischer, sondern ei n Welt krieg, der si ch am Gegensatz zwi
schen England und Frankreich in Amerika entzu ndete. Hessen- Kassel war im Siebenjii hrigen 
Krieg nicht neu tral, sonde rn vielmehr mit PreuBen ve rbil nd et. 

Die fo lgenden Abschnille beschiiftigen sich mil der Sozia lstru ktur der Bevo lkeru ng Lippo1ds
be rgs und Vernawahlshausens, wo die EinfUh rung der Lei newebere i gewisse Veriinderu nge n be
wirkte, der Versch iedenartigkeit der dort geforde rten Steuern, Abgaben und Dienste, der Erhe
bung Lippoldsbergs zu m Marktflecken (1777), den Vernawahlshauser Bleichanstallen, der im 
Zuge der Industriali sie rung all ma hl ich erfolgten Wandl ung beider Ge mei nd en zu Arbe iterdor
fe rn , der Gemeinheitsteilung oder "Separat ion" in der zweiten Hiilfte des 19. Jah rhu nderls, de m 
Auflcommen der Sozialdemokratie, den Schul- und ki rchlichen Ve rhalln issen, der Auswanderung 
nach Ameri ka und dem Bau der Eisenbah nstrecken Ottbergen-Northeim und Bode nfelde-Gotti n
gen . 

1869 wu rde der Lippoldsberger Eise nham mer an de n Fabrikanten Franz Wen ck verkauft, der 
si ch bald dan ach auf die Holzkohlefabrikation umstellte, de ren Erzeugnisse an die Reichsbahn 
verkauft wurden . AuBerde m ent stande n Mobelfabriken, Sagewerke sowie e ine Chemisc he Fab rik 
zwischen Bodenfe lde und Lippoldsbe rg, die vielen Bewo hn ern der Umgebung Arbe it boten . Eine 
weitere entscheidende Ve randerung war der 1912 erfo lgte Ve rkauf der Domiine Lippoldsberg in 
Form von Parzellen an Mitglieder de r dOrligen Gemeinde. 

Weilere behandelt e Themen sind der Wande l von der Spinnstubengeselligkeit zu m Vereinsle
ben, der Al llag im Ersten Weltkrieg, das polit ische Leben in beide n Dorfern zur Weimare r Zeit -
frag li ch ist, ob man wirklich von der Auspragung eine r "Arbeiterkultur" sprechen kann - , de r Auf
sti eg der NSDAP. die bereits lange vo r der »Machtergreifu ng" die starkste Kraft in Lip poldsberg 
darstellte - in Vernawahl shause n sa h das au fGrund der abweichenden ortliche n Verh alt ni sse an
ders aus - , die 1933 einselze nde Knebelu ng der Andersdenkenden, di e Durchd ringu ng des Dorfle
bens vo m Geist der allmachtigen Pane i, der Dau eines Rilstun gswe rks im Pfe iffengrund und die 
Auswirku nge n des Zweite n Welt kriegs aufbeide Gemeinden. Verwunderlich ist, daB die von den 
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Nationalsozialisten betriebene Judenverfolgung kaum e rwahnt wird. Gibt es vielleicht daruber nur 
wenige Belege? 

AbschlieBend werden die VerhaJtnisse der Nachkriegszeit und der si ch vollziehende Wi eder
aufbau, die Rolle der politischen Parteien und der strukturelle Wandel in der Landwirtschan be
schrieben. Se it 1971 sind Lippoldsberg und Vernawahlshausen zur GroBgemeinde Wahl sb urg zu
sammengeschlossen. 

Verzeichnisse von Einwohnerzahlen Lippoldsbergs und Vernawahlshausens zwischen 1585 
und 1986, der Wablergeb nisse beider Dorfer in der Weimarer Zeit ur.d nach 1945 sowie der Lip
poldsberger uDd Vernawahlsh.iiuser Burgermeiste r fli r die Zeit von 1830 bis heute runden den reich 
iIlustrierten Band ab. 

Von der vorliegenden Dorfchronik laBt sich sage n, daB sie zwar viel Wissenswertes aus dem Le
be n beider Gemeinden im Laufe der Zeiten bringt, sich dabei abe r zu eng an die Sekundarliteratur 
anlehnt und in zahlreichen Passagen aUzu sebr veraUgemeinemde Schlusse zie ht, die der spezifi
schen Situation in Lippoldsberg und Vernawahlshausen nicht immer gerecht werden. Hie r ware 
e ine starkere Durchdringung des archivalischen Materials wunscbenswert gewese n. Daneben ist 
bisweilen eine Unkenntnis der historischen Fakten splirbar - als Beispiel sei die Schilderung des 
Siebenjahrigen Krieges genan nt - , die zur Feblinterpretation von geschichtlicben Vorgiinge n flih 
ren kann. Trotz dieser Einschrankungen vermittelt jedoch das Buch Einblicke in das Dorfleben 
Lippoldsbergs und Vernawahlshausens, die fli r den heutigen Leser aufschluBreich sein konnen. 

Sre/an Hartmann 

Lemberg , Margret : Barock im Marbu rger Raum. Farbaufnahmen von Gerhard Oberlik. Mar
burg/Lahn: Hitze roth 1989 (Landesku ndliche Bildbande 4). 189 S. mit 18 groBtenteils farb. Abb., 
geb., 5g,- DM. 

Das Verlagswesen in der Bund esrepublik ist mehr und mehr davon gepragt, daB e in ige Veri age 
sich (auch auf Kosten vieler kleinerer) vergroBern; zugleich wird das Angebot immer meh r den all
gemeinen Interesse n angepaBt, also vereinbeitli cht, nivelliert. Insofem verdient jede Neugrun
dung eines Verlages verstarkt unsere Aufmerksamkeit. Der Hitzerotb-Verlag in Marburg, erst we
nige Jahre alt, hat mi t se iner Konzentration auf Marburg und seine Universitat sich einen kleinen 
Themenkreis gewahlt, den er jedoch unter sehr vielfa ltiger Perspektive seinem Publiku m nahe
bringl. So greift die Re ihe "Marbu rge r Literaturtage" die gute Marburger Tradit ion des "S tudium 
generale" auf, eine zwe ite Re ihe, "Landeskundliche Bildbande", erarbeilet den Marburge r Raum 
unler verschiedenen - kun sthistorischen, kulturhistorischen, volkskundlichen - Aspekten ; zahl
reiche Einzeldarstellungen habe n weit uber den enge n geographischen Rahmen hin aus schon gro
Bes Interesse gefunden wie etwa F. Justs "Hessisches Trachtenbuch". 

Der T itel des uns vorliegenden Bandes .. Barock im Marburger Raum" weckt Oberraschu ng. 
Doch schon bald mu B man zugeben, daB sich in der alten Universitatsstadt und ihrer Umgebung 
mehr Barockdenkmalerbefi nde n, als man bisherwahrgenommen haue. Die Autorin flih rt ihre Le
seT geschickt zu neuen Erkenntnissen ; sie zeichnet das Leben der landlicben und stiidti schen Be
volke rung, aber auch der weltlichen und geistlichen Fursten im 11. und 18. Jahrhu ndert nach, die 
Zerstorungen des DreiBigjahrige n Kri eges, die Muhsal des Wiederaufbaus, die VielfaJt des Mar
burger HinterJands durch das Nebeneinander der beiden Konfess ionen und e rlautert den histo ri
schen und kulturellen Rahm en. Zwei Te ile werden sichtbar : Oer erste beschaftigt sich mit den Ge
meinden um Marburg, der zwe ite Teil behandelt hofische und stadtische Unterneh mungen in der 
Zei t des Barocks. Die Ausflihrungen sind klar, einleuchtend , die ausflihrlichen Anmerkungen er
moglichen eine genauere In forma ti on. Hierfur ware allerdings ei n gesondertes Literaturverzeich
nis not wen dig. 

Die Aufmachung des Bandes ist seh r ansprechend : diskretes Querformat, der Text zweispaltig, 
aufgelockert durch zahlreiche Abbildu ngen, die in di rektem Zusammenhang zu den Ausflihrun
ge n stehe n, diese veranschaulichen, erUiutern, aber auch zu eigenen Vergleichen auffordem . Hier 
alJerdings hatle der Leser meh r Hilfe erhalten konnen : Die vielfalt ige n Bezie hungen zwischen 
Wort und BUd werden nur selten so augenfallig angeboten wie auf den Seiten 58/59, wo AbbUdu ng 
und Text direkt beieinande rstehen. Sehr, ja zu on erfolge n die Verweise auf die entsprechenden 
Abbildungen ersl spat im Text, so daB man immer wieder vor- und zu ruckblattern muB; bereits die 
allge mei nen AusfUhrungen konnten dUTCh den Verweis auf die diesbezugliche n Abbildungen .. au
genfallig" gemacht werden. Und kann ein Leser, der Marburg ni cht kennt, ohne weiteres wi ssen, 
daB es sich bei der "Marienk irche" (Bildunterschrift zu Abb. 28) und der im Text behandelten 
"Marburger Pfarrkirche" (S. 63) um dieselbe Kirche ha ndelt ? 
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Noch ein Wort zu den Abbildungen : Wie der Unlerlilel schon sagl, stammen die Farbphologra· 
phien 'Ion Ge rhard Oberlik. Darube r hinaus enlhiilt der Band neben einigen wenigen Archileklur· 
ze ichnungen und einem GrundriB noch 15 Schwarz·WeiB·Photographien aus dem bekannten Ar· 
chi'l Foto Marburg (leider sind die enlsprechenden Angaben nur hinten im Anmerkungs'le rzeich· 
nis zu finden, nicht direkt unter den Abbildungen). Ni cht immer kann die Entscheidung flir eine 
Schwarz·WeiB·Abbildung ilberzeugen. Warum z. B. werden zwar Details der Kanzel in der Kirche 
'Ion Oberrosphe fa rbig abgebildet, die gesamte Kanzel dagegen nur in Schwarz·WeiB, wahrend der 
Text aber gerade auf die Farbwirk ung dieses Werks 'Ion W. 8riltzel '1erweisl (5. 46, 48/ 49)1 

Diese wenigen Vorbehahe konn en aber das Vergnugen an dem Band letztli ch nichl schm alern. 
Selbsl Unslim migkeiten wie die Farbangaben im Text und die dazugehorige Abbildung (5. 33 -
Abb. 4) flih ren eigentlich nur dazu, daB man (in di esem Fall) wieder einmal nach Oberweimar in 
die Kirche fahrt ; sie werden aber nicht 'Ion de r weiteren Lektil re abhalten. Und ilberhaupt : Man 
sloBt auf eine Filll e interessanter Teil aspekte - Sitten, Handwerk, das Problem de r Hugenouen , 
de r Tiroler Wanderburschen, Fragen des Geschmacks, der Wechselbeziehungen zw ischen Kunst· 
kritikern und ·ausilbenden, ... - , die die Neugier wecke n, sich mit dieser oder jener Frage noch 
weiter zu beschiiftigen. Renate Menul 

Braasc h ·Sc hwersmann , Ursula: Das Deutschord enshaus Marburg. Wirtschaft und Verwal· 
tung einer spiitmiuelalterlichen Grundherrschaft (U ntersuchungen und Materi alien zur Verfas· 
sungs· und Landesgeschichte, hrsg. '1om Hessischen Landesamt flir geschichtliche Landeskunde, 
11 ) Marbu rg : Elwert (Kommissions'lerl ag) 1989, 366 Seiten , 3 Abb., 2 Beilage n in Kartenlasche. 

Das Interesse am Deutschen Orden in Marburg richtel sich meisl auf die Jahre seiner Tiitigkeit, 
als er die Sorge flir das Grab der heil ige n Elisabeth ilbernahm, uber dem e r die groBe Wall fa hrtskir· 
che errichten lieB. Mit dem Ru ckga ng der Wallfahrt haue das Deutsche Haus nur noch regional e 
Bedeutung. Es gelang dem Orden, das Haus in Marburg zum Mittelpunkt einer Verwaltungsstruk· 
tur - mit Besitzungen in mehr als 400 Often - zu machen, di e einer Ordensballei ahn elt, auch wenn 
dieser Begriff erst 1364 in den Quellen erscheint . 

Die vorliegende Arbeit, die 'Ion Prof. Schwind , dem Leiter des Hessischen Landesamles flir ge· 
schichtliche Landeskunde, angeregt und 1988 an der Philipps· Uni'lersiliit Marburg als Dissertali on 
angenommen wurde, stellt die Wirtschaft und Verwaltung dieser Grundherrschaft dar. Nach der 
Dissertalion 'Ion Carl Heldmann , die 1895 in dieser Zeitschrift veroffentlicht wurde, ist sie die erste 
umfassende Arbeil zu r Wirtschaft des Deutschen Hauses in Marburg. Die Verfasserin wertet ne· 
ben za hlreichen gedruckten QueUen - vor allem den 'Ion Wyss herausgegebenen Urkunden der 
Deutschordensball ei Hessen - die bisher nicht umfassend bearbeiteten Rechnunge n und Kopiare 
des Deutschen Ordens im Staatsarchiv Marburg aus. 

Nach ei nem Uberblick uber die Entwickiung des Gru ndbesilzes, bei dem deutlich wird , daB der 
Orden eine planmiiBige Erwerbspolitik betrieb - Ankiiufe sind zahlreicher als Schen kun gen -, wird 
e ine detaillierle Darstellung der Wirl schaftsweise gegeben. Wiihrend Held mann der Wirtschaft 
mit Horigen noch groBere Bedeu lung zu maB, kann die Verfasserin zeigen, daB die Rentengrund· 
he rrschaft auf der Grundlage 'Ion Pachten, deren Bedingu ngen und Formen im einzelnen ausge· 
flihrl werden, die wichtigste Wirtschaftsform war. Das Deutsche Haus betrieb aber auch eine Ei· 
ge nwiflschaft und konnte seine Geldei nkunfte zu Kapitaigeschaften nutzen. Der Erwerb 'Ion Ge· 
richts· und Herrschaftsrechten konnte angesichls des Erstarkens der Landgrafschaft Hesse n nichl 
zu m Aulbau eines eigenen Herrschaftskomp lexes des Deutschen Ordens flihren . 

"Da weder flir das Haus Marburg noch andere Balleien oder Kommenden im Reich zusammen· 
hii ngende Texte od er klarende Erliiuterungen zu den Organisalionsp rinzipien vo rliege n" (S. 291), 
ist auch der zweile Teil der Arbeil, der di e" Verwaltung des Hauses Marburg und seincr Mitglieder" 
darslellt, 'Ion besonderem Wert. Die Verfasserin kann Angaben ilber Verwaltungsaufbau und ·pra· 
xis machen, di e in ihrer Priizision und Anschaulichkeit weit uber entsprechende An gaben elwa in 
der Dissertation 'Ion Heim ube r di e Deu tschordenskommende Beuggen hinausgehen. Interessant 
sind die Angaben uber den Wechsel der Amter und der Verwaltungspraxis mil ihre n Hilfsmitteln. 

Es gelingl der Verfasse rin, aus der Fulle der Einzelbeobachtungen - belegt in mehr als 2400 An· 
merkungen - l},pi sche Beispiele herauszustellen. Die Ergeb nisse werden am Ende der ein zelnen 
Abschnitte jeweils knapp zusammengefaB!. Die Arbeit enthii.1t eine Aunistung der Wahrungen 
und Munzen, Gewichte und HohlmaBe sowie im Anhang ein alphabelisches Oflsverze ich nis mit 
den Angaben der Belege fUr die mehr als 400 One, in denen das Deutsche Haus Besitz hatte. Diese 
Orte sind auch auf einer groBen Karte verzeichnet, die dem Band beigelegt is!. Eine zwe ile Beilage 
sleHt in Siiu lendiagrammen den Besitzerwerb 'Ion 1234 bis 1471 get rennt nach Schenkungen und 
Kaufen dar. Umfangreiche Verzeichnisse der Literatu r und der Quellen, Orle und Person en schlie· 
Ben den Band ab. Eberhard Mey 
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Ha n dy , Pete r : SchloB Wilhelmsb urg Schmalkalden. Ein Bau- und Kunstdenkmal der Oeutschen 
Spiitrenaissance. Hrsg. : Leitung des Museums SchloB Wilhelmsb urg. 96 S. , 47 Photos (z. T. farbig) 
und zahlreiche Zeichnungen. 5. erweiterte Aunage. Schmalkalden 1989. 

Die Schmalkaldener Wilhelmsburg wird in den Werken zum SchloBbau der Rena issance als 
wichtiges Zeugnis e rwiihnt und belegt den Reichtu m zerstorter hessischer Vierfliigelanlage n. Die 
400 Jahre alte SchloBkirche jedoch ist ein rares Beisp iel der ohnehin seltenen Kirchbauten im Be
reich der Wese rrenaissaDce. Auch bei diese r Neuformulierung des Themas "Burgkape lle" wirkten 
in der "Herrsc hart Schmalkalden" namhafte Kunstler des niede rlandi schen Raumes mil. 

Wer die altere n Schriften des Museu ms Wilhelmsburg Schmalkalden kennt, sieht die Bemu
hungen, dere n Qualitat deutli ch zu verbessern. Unter den gegebenen Umstiinden gelang es Peter 
Handy, bislang ein wissenschaftlicher Mitarbe iter dieser Institution. sowohl inhaltlich al s auch im 
Erscheinu ngsb ild se ine fruhere Schrift g1eichen Titels noch aufzuwerten. Es ist ein Argernis, daB 
die guten Farbvorlagen von like Handy und Photos von H. Kley unter der Gestaltung ei ner 
DEWAG Erfurl und ei nes Oruckh auses in Burgstiid l jedoch dermaBen blau- und rOlslichig ausfie
len - gegen Vorkasse! Die Wiede rgabe der SchloBkirche mit ihrer beruhmlen Spiitrenaissance-Or
gel (5. 54 f) oder das abgeschniltene Portriit des Landgrafen Wilhelm IV. im Riesensaal (S . 52) mo
gen di e ska ndalose Druckarbeit der ehemaligen Staatsbet riebe belegen. Den Mitarbe ite rn dieses 
Biindchens haben die Drucker, unm ittelbar vor de r Wen de, damit keinen guten Oienst erwiesen! 

Peler Hand y iSI bereits fruher u. a. mil seiner Schrift zu der von ihm zusammengestellten vor
ziiglichen Ofenplattensammlung in der Hofstube (Exerzierhalle) bekannl geworden. Seine iiltere 
Schrift zum Kunstdenkmal Wi lhel msburg konnte e r nun auch im Text Slark erweite rn . Neuere 
Forschungen zu r Innenausstattu ng, beso nders aber zu m Kapitel "Nebengebiiud e und Anlagen" 
schlagen sich wohlt uend nieder. So werden die Quell en des StAMarburg (Best. 40 a, d) erstmalig 
genannt und die Belegangaben nahezu verdoppelt. Erkenntnisse und Vergieiche mit Pfa lzanl agen 
am Heidelberger Schl oB (S. 79, Anm. 61), neuere Literatur z. 8. zur einzigart igen Renaissanceorgei 
von Harlmut Haupt (Jena) und di e Berucksichtigu ng unve roffentl ichter Oissertationen si nd anzu
merken . 

Bislang in der DDR noc h schwer zugiingliche Aufsii tze, wie der von H. Ortmiiller zum Roten
burger SchloB (ZHG 81), si nd in die Neuaunage eingearbeitet worden. An de rehemals im Nordnii
gel di ese r Rena issancea nl age gelegenen dreigeschossige n Kapell e wirkten bereits urn 1580 WiJ 
helm Vernuk(k)en und dessen Soh ne, - konkret ab 1586 als Kasseler Hofbildhauer an Em poren, 
Kanzel und Altar der Wilhel msburg nachweisbar. Oiese reifste und friiheste Losu ng im Sinne des 
protestantischen Gott esdienstes ist bis heu te unve riindert nu r noch in Schmalkalden zu bewun
dern ! Die in gleicher Achsigkeit dariiber angeordn etc h61zernt Orgel des Daniel Meyer, burger zu 
Gotlingen, ist das letzte erhaltene Ze ugnis des be ruhmten Hoforge lbauers. Dies ebenfaUs 1568 ent
standene Orgelinstrument ist in lan&iiihriger Arbeil bis 1976 rekonstrui ert worden - all e anderen 
Meye rorgei n tielen dem Bombenkri eg zum Dpfer! 

Neben der schOn en SchloBki rche liegt de r WeiBe Saal , den nach 1677 die Landgriifin Hedwig 
Sophie als Bestandteil des Brandenburgischtn Gemachs nutzte. Das RolI- und Beschl agwerk eines 
Hans Becker steilt Handy sehr plastisch als Kleinod deutscher Innenarchitektur vor. Als Kii nstler 
der Ausmalu ng des Riese nsaales wird Jost vom Hoff zitie rt, - die Wandmalereien im Tafelge mach 
von beachtl ichem Niveau ode r die Deckengemiilde im Landgrafenge mach des Caspar van der 
Borcht werden anschau lich. Oer gleiche Borcht fUhrte 1582/83 fU r Herzog Erich Ill . von Braun
schweig-Calenberg im Miindener SchloB Wandmale reie n aus, die Gemei nsamkeilen mitjenen im 
Riese nsaal haben. 1587-1591 arbe itete Georg Co rn et (Gg. v. Ypern, falschl ich oft auch : Georg 
Kronhardt) in Schmalkalden, wie der Autor anhand ei nes Verze ichn isses ausfUhrlich be lege n 
kann. 

Nebenriiu me wie die Herrenkiiche, de r Wild bretkeller unter der Kirche, Hof- und Wachstuben, 
auch deren Ausstallung mit Hainaer EisenOfen, die Wasser-Kunste und Brunn en we rden beschrie
ben. Oer Kiichengarten des Landgrafen Moritz fehlt ebe nsowen ig wie die Gro Be und Klein e Pfalz 
im ausgedehnten Gesamtense mble. Der MarSlail lie runlen am Sladtrand und das Kanzleigebau
de, tangere Zei t das ostl ichste Bergamt Kurhessens, werden gewurdigt. Neben dem nah ege legenen 
Technikden kmal "Happelshiitte", der Neuen HuHe des Rud olf Fulda (1838-1924) und der Samm
lung zu r Stahl - und Kleineisenindust rie in der Wilhelmsbu rggibt es so nst kau m noch Hinweise aur 
das alte hessische Montanrevier! Die Transpo rtleistu ng de r Baue rn in der Herrschaft Schmalkal
den flir den Bau der Wilhelmsbu rg mit 6.449 fah renden und 22 .864 Handdie nsten der kle inen Leu
te slehen neben Talen der be riihmten Bauleiter wie Ch ristoph Mull er. Seit der Arbeit von Fried
ri ch Laske und Dlto Gerland vor 95 Jahren zu m "Schl oB Wilhelmsburg bei Schmalkalden" ist zu 
diesem Bau- und Kunstdenkmal kein anspruchsvolleres Werk erschienen. Bei einem siche r loh
nenden Besuch der thuringischen Kl einstadt soUle man di eses preiswerte Biindchen unbedingt er
werben! Siegfried Lotzt 
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G ro m es , IIse: Sontra im 30jahrigen Krieg (Beit r.ii.ge zur Geschi chte der Stadt Sontra, Hefi 8), 
Sonl ra 1989, 48 S., 4 Abb ., 1 Kle i. Anh . 

Die vorl iegende Arbeit zeichnet d ie Geschichte der alten Berg- und Hdnftelsradt Sonl ra im Drei
Bigi.ii.h rigen Krieg anhan d ungedruckter Quellen nach. Herangezogen wurden Sontraer Amts- und 
Stadtrechnungen, Stadlratsprotokolle und HanBelbiicher im Hessischen Staatsarchiv Marburg, 
Kirchenbiicher, Kirchen- und Hosp italrechu ngen im pfa rrarchi v Sontra, Kirchenbucher in den 
pfarrarchiven Bemeburg und Ulfen sowie Pfarr-Registe r und Visi tationsbuche r im Su pe rin le nden
turarchiv Eschwege. 

Zun.ii.chst wird ein ku rzer AbriB der Geschichte Sontras vo r 1618 gegeben. Zu erganzen ist hie r, 
daB Sontra erst 1433 endgillt ig an Hessen fie l und Mittelpu nkt eines neuen Amtes an der Grenze 
gegen Thil ringen und die Abtei Hersfe ld wurde. Der wirtschafiliche Aufschwu ng des Ortes hangt 
mit dem Kupferbergbau und der Erheb ung zurJreien HdlTPelstadt zusamm en, d ie das Recht besaB, 
jeden Kaufmann, der auf Sont ras Markten handeln wollte, zum Eintri tt in die als "Hanseb riider
schaft" beze ichnete Kaufmannsgenosse nschaft zu zwingen. Filrdie Wi rtschafi der "Bergstadt" wa
ren auBer den Wochenm arkten verschiedene besondere Markte wie der Palmenmarkt vor Ostern, 
der Pfingstmarkt, de r Sichelmarkt im August, der Zo llmarkt im Oktober und de r Christmarkt van 
Bedeutung. AufschluBreich ilJ t der Hinweis, daB es um 1600 in Sontra 30 Lohge rber und Schuhma
che r, 10 Backer, 8 Metzge r un d 12 Schneider gab. Daneben waren auch Waffenschmiede, Hutma
che r, Seile r, Drechsler, Schreiner, Farbe r, Tischler und Knopfmache r ve rtreten. Wie in vie len an
deren hessischen Landstadte n standen zwei Bilrgermeisle r und zehn Ratsmitglieder an der Spitze 
der stad tischen Verwaitung. Bei der Bemerkung de r Vfi n., daB ei n Bii rgermeister von der Stadt ge
wa hlt wu rde, bleibt ofTen, wie d ie Wahl erfolgte und insbesondere, wer denn eigenllich wahlbe
recht igt war. Fraglich ist auch, ob man damals tatsachlich von einer "Schulpfl icht" sp rechen kann . 

Zur Veranschaulichu ng der AusfU hrungen tragt ei n Merianstich von 1620 bei, de r das mi t Mau
ern und Stadtturmen umgebene Son Ira und im Hin tergru nd die damals noch unzerslo rte Boyne
burg zeigt. Auf dem Bild nicht erkennbar ist der urkundlich nachgewiesene Ring von Burgsessen 
um die Kirche, wobe i es sich um massiv ge mauerte Hiiuser des Landadels hande lte. De r besondere 
We rt der Arbe it bestehl darin, daB die wichtigsten Ereignisse der Sontraer Geschichte zwischen 
1617 und 1648 in chronologischer Abfolge priisentiert werden. Aus dem Jahr 1617 wird berichtet, 
daB fUrdas neue Rathaus 80 Gu lden aufgewendet wurde n, die Badestube neue Dielen und Pflaster
steine erhieit, zur Fastn acht Schwerttanzer aus Volke rshausen und Beb ra kamen und der stad ti
sche Haushalt mit einem Volumen von 11 78 Gulde n ausgeglichen blieb. Dieser erfreu li che wirt
schafiliche Zustand soUte sich allerdings berei ts 1621 , als die Stadt ihre erste miJitarische Ei nquar
tierung erh ielt, ins Gegente il verkehre n. In den fo lgenden Kriegsjahren zogen in hunter Folge 
Kommandos unter de n verschiede nsten Fahnen - landgriifl iche, kaiserliche und schwed ische 
Truppen - in der Stadt ein und belegten d ie Burgerschafi mit Kontributionen und Brandschatzu n
gen, die nicht nur den Stad ts.ii.ckel lief in die roten Zahl en brachten, so ndern fUr lange Ze it der 
einstmals florierenden Hdrt/Jelsladt de n wi rtschaftl ichen Ru in bescherten. Um so erstaunl icher ist, 
daB trotzdem 1624 der neue Rathausbau fast vollende t war. Als we itere GeiBel in de r Kriegszeit er
wiesen sich die im mer wieder ausbrechenden Seuchen, vor all em die Pest, die allei n im l ahre 1626 
549 Opfer forde rte. Besondere Schreckensjah re waren 1634, 1635 und 1636, in denen die Stadt wie
derholt von kaise rlichen Truppe n, vor allem Kroaten, gepHindert und nahezu vallig eingeasche rt 
wurde. ln seinem Visitationsbe richt vom 17. Mai 1636 vermerkte de r Rotenburger Superintendent 
Caspar Jacobi, daB ihn die armen Sontraer Burger flehen tl ich gebeten hatten, die Schulden zu er
lassen, weil die ganze Stadl bis aufwe nige Hauser beim To r und Hospital in Schutt und Asche lie
ge. Erst aus den lahren 1642 und 1643 si nd wieder Stadtrechnu ngen ilberliefert, die aJlerdings kaum 
Ein nahmen verzeichnen. Bemerkenswert ist, daB sich 1645 die Zahl der Schafe im Amt Sontra ver
vie lfachte und in einem Jahr von 244 auf 1079 anstieg. Vielleicht hangt das damit zusammen, daB 
auf den brachliegenden Ackerflachen die Schafzucht betrieben werden konnte. 1647 plUnderten 
ka iserliche Truppen unter dem General Melander Sontra und ze rsto rten den letzten Rest an wirt
schaftlicher Substanz. Am Ende des DreiBigjahrigen Krieges lag die verbran nte, ausgepliinde rte 
und durch Seuchen und Flucht entvalkerte Stadt vollig am Boden. Um so erstaun licher ist, daB 
trotz denkbar schlechter Bedingungen der Wiederaufbau zugig vonstatten ging. 1654 wurden be
reits 120 und 1674 160 Burger verzeichnet, eine Zahl, die iiber lOO l ahre weitgehend konstant blei
ben soli le. Erst 1930 wurde mit mehr als 2000 Einwohnern wieder der Stand van 1617 erreichl. Als 
hem mend fUr den wirtschaftlichen Aufschwung der HdllfJelsradr erwiesen sich die ErschOpfung 
der Kupferschiefervorko mmen in der Umgebung Sonl ras und die Ve rlegung des Berggeri chls nach 
Ri che lsdorf. 

AbschlieBe nd werden die Spuren des DreiB igjahrigen Krieges in den Orten des Sontraer Um
landes nachgezeichne t. H ier zeigt sich, daB Berneburg, Blankenbach, Breitau , Diemerode, Horne], 
Mitterode und Ulfen nicht minder van der Kriegsfuric heimgesucht wurden als Sontra sc lbsl. 
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Diese kJeine Schrift i9t Beleg dafUr, wie fruchtbar die Auswertung ungedruckten QueUenmate
rials fUr die Darstellu ng von Stad tgesch.ichte ist. Sie zeigt, in welchem MaBe sich prismaartig die 
groBe Politik im engen he imatlichen Raum widerspiegelt. Die Regionalgeschichte is t daher immer 
ein Einstieg in eine umfasse nde historische Betrachtung. Der Leser begreifi hier, daB die Folgen 
des durch den Prager Fenstersturz ausgelosten DreiBigjahrige n Krieges selbst im entlegenen hes
sisc h-thuri ngischen G renzgeb iet sp urbar gewesen sind . Stefan Hartmann 

B I u men r o d e r , Ge rhard : Gelnhausen in der GroBeltem Zeit. ZaltbommellNiederlande : Euro
piiische Bibliothek. 1989. Ohne Seitenzahlung, 38 Abb. 

Ein leitend be merkt de r Vf., daB die lahre 1880 bis 1935 den ze itli che n Rahm en fLir die von ihm 
prasentierten Abbildungen darstellen. Jede von diesen ist mit ei nem kurzen Kommentar ve rsehen . 
Zu pauschal ist de r Hinweis, daB die Zeit der GroBeltern von der Reak tion gepragt worden sei. Wer 
si ch eingehender mit der Geschichte des Wilhelminischen Deutschland befaBt, wird feststell en, 
daB trotz enger Bindun g breiter Bevolkerungskreise an Thron und Altardie Sehweise vieler Reprii
sentanten - gerade aus dem Bereich der Wirtschaft, des Handels und der Industri e - nach vorn e ge
richtet war. Wir mussen uns davor huten, Verhaltnisse vergangener Epochen aus unserem heuti
gen Blickwinkel zu betrachten und zu beurteilen . Dabei konne n leicht positive Enwicklu ngen und 
An siitze ubersehen werden. Oas gi lt selbstverstiindlich nicht fUr die Schrecke nsherrschaft des Na
tionalsozialism us, deren verhangni svolle Auswirkungen noch heute zu spuren sind. 

Insgesamt vermittelt de r hier angezeigte Bildband kaleidoskoparti g einen Einblick in die ver
schi edensten Bereiche von Gelnhause ns Handel und Wan del "in der GroBeJtern Zeit". Vorgestellt 
werden u. a. eine Ansicht des Gelnhiiuser Bahn hofs, der 1883 im neoromanischen 5tH errichtet 
wi rd und de n bere its 1867 vo ll zogenen Ansch1uB der Stadt an das Eisenbahnnetz - die Unie Ha
nau-Wachtersbach - nach auBen dokumentiert, eine Ansicht Ge1n hause ns vo n 1900, die uber die 
Stadt hi nweg die Hohen des Spessarts e rkennen HiBt, e in Erinnerungsphoto an den 1883 gegrUnde
ten Ve rein " Waldfreund", das von dem aus Schlesien stammende n Restaurateur Pau l Herndt be
triebe ne "Schweizerhaus", ein Photo der Minna Henoch, dere n Ehe mann Se ligmann eine Manu
fakturware nfabrik in Gelnhause n gegrundet hat, was auf den An le il der l uden an der Geln hauser 
Wirtschaft hi ndeutet, der mil de r Errichtung der in Geln hausen betriebe nen Gum mifabrikat ion 
verbundene Unternehmer Jean Bergeon, das Griindungsmilglied des Geln hause r Ortsvere ins der 
SPO, August Kammerze hl , de r wi e viele Sozialdemokraten aus dem ThUringischen stamml, die 
mit einem Tourenrad abgebildete Prinzessin Marie zu Ysenbu rg sowie das Photo des vom Ver
schonerungsverein im Rahmen des Stadtfesles veranslalteten Umzugs, in dessen Mittelpu nkl be
greini cherwe ise Barbarossa steht. AufschluBreich ist im folge nden ein Pho to des Burstenm achers 
Jea n Christanz aus der Judengasse, wobei erw.iihnenswert ist, daB sich urn 1906 ei ne BUrgervere ini 
gung mit Erfolg darum bemUht hat, diese als di skrimini erend e mpfu ndene StraBenbezeichnungzu 
andern. Ein wichtiges Ereignis in der Sladtgeschichte ist di e 1909 erfolgte Anbringung drei er neuer, 
aus Apold a gelieferter G locken in der Marienkirche. Weiteres Interesse ve rdienen ein Photo vom 
Umzug einer Militarkape ll e beim Kriegsausbruch 1914, das die patriotische Begeisterung vieler 
Gelnhauser erke nn en laBt, e in Bild Wilhelm Scharcks, der zu dem Dutzend in Uberseeischen Ge
bieten tatig gewesenen Gelnhiiuse rn gehort hat, ein Photo des Thermoskan nenfab rikanten l ohann 
Heinri ch Zipf, eine Ansich t des Geln hiiuser Reserveiazarells, weitere Photos wie das einer Schlan
ge vo n nach Brot anstehenden Gelnhause rn, das die schwie rige Versorgungslage der Zivilbevolke
rung im Ersten We ltkri eg deu tlich macht, sowie vom Kriegsende 1918 in Ge1nhausen, wobei darauf 
hi nzuwe isen ist, daB am 5. November jenes Jahres kein Vo rfriedensve rtrag, sondern nureine letzte 
Note Wilsons erfolgt is t. Die ubrigen Abbildu ngen betreffen u. a. verschiedene Ge ln hauser Unter
nehmer, Verei ne wie den ersten Ge lnhause r Karnevalsve rein "Kawwe rn" - 1928 ist der lode Ernst 
Stern Karn eva!sp ri nz, was au f das gute Verhaltnis zwischen Juden und Christen in Gel nhause n 
hindeutet -, Verl reter des Gelnhauser Handwerks wie de n Schneide rmeister Albe rt Schnee. die 
EinfUhrung des Maifeiertags unter de n Nationalsozialiste n und die Verbre nnu ng einer schwarz
rot-goldene n Fahne im FrUhjahr 1933 auf dem Gelnhauser Obermarkt . In Anbetracht des hier ge
setzten zeitl ichen Rahm ens bleiben die Auswirkungen der nationalsozialistischen Schrecke ns
he rrschaft aufGeln hause n we itgehend au sgespart. Hie r ware ei n weite rer Bildband vo nn oten, urn 
vor allem der Nachk riegsgeneration den Terror Hitlers und seiner Partei gegen die l ude n und Regi
megegner vor Augen zu fUhren . 

Nachteili g ist, daB bei der Anordnung der Abbildungen kei n best immtes Prinzip zu erkennen 
ist. Im Interesse des Lesers ist eine Gliede rung nach ch ronologischen od er sachspezifischen Ge
sichtsp unkten empfehlenswert. SIt/an Hartmann 
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Re u I e r , Heinz (Hrsg.): Die ehemalige Feslu ng Ziegenhain. Hislorische Beilrage. Ziegenhai n 
1989. 221 S. und mehrere Plane. 

Der lange Zeil als uneinnehmbar gehenden Wasserfestung Ziegenhain isl ein umfa ngreicher 
Sammelband gewidmel, den Heinz Reuter danke nswerterweise zusammenstellte und mil Hilfe 
des Kirmesausschusses Ziegenhain zur 261. Salalkirmes der Sladl vero fTenllichen konnte. So ku 
rios die Entste hungsgeschi chte des Buches auch kli ngen mag: he raus kam dabe i du rchaus Wichli
ges und Werlvolles, denn nun liegt eine bemerkenswerte VerofTentl ichung vor, die maBgebe nde 
Arbe iten uber Ziegen hain zusammenfaBt und so de n Burgern der Stadt , aber auch ali en ubrigen 
Inleressenten an de r Geschichle der Festun g, leicht zugiinglich macht. 

Oberp rtifl man den Orl und das Jahr der ErslverofTentlichung der hier erneut abged ruckten 14 
Abhandlungen, so wird sogleich deullich, daB sie ursprunglich an den unterschi edlichslen, heute 
vielfach nur schlecht zugangliche n SteUen erschiene n sind . So durfle die grundlege nde Untersu
chung vo n F. v. ApeU ,., Die ehemalige Festung l iegenhain" aus dem l ahresband der l HG von 1901, 
das Kernstuck der vorliegenden Publikation, fas t nur noch in ofTentl ichen Buchere ien zu find en 
sei n. Hier schon, also vor 90 l ahren, konnte v. Apell als Ergebnis seiner minutiosen Forschunge n 
d ie bekannte Erziihlu ng von dem mutige n Feslungskomman danten Hein z von Luder, der zur le it 
des Schmalkal di schen Krieges trotz aller Drohu ngen des siegre ichen kaiserlichen Fe ldherrn lie
ge nh ain seine m angestammlen Fu rsten erhalten habe, auf das zU rU ckfUhren, was sie ta lsiichlich 
ist : eine schone Legende. 

Neben diesem lese nswerten Beitrag stehen we ilere, die nichl mi nder inleressanl zu studieren 
si nd, meisl militargeschichtlicher Art, wobei de r Herausgeber den Bogen der ausgewahlten Fo r
schungen all erdings recht weit spannt. So hat der erSlmals im Schwiilmer l ahrhu ch 1972 ve rofTent
Iichte Aufsalz vo n Fritz Volze ube r Konrad Wiede rholt nur noch bedin gt mil liegenhain zu tun. 
Der 1598 geborene Sohn eines Burgers der Festungsstadt war ofTen bar va n dem militii ri schen Le
ben in seinem Heimatorl so begeistert, daB er sich schon blutjung de m Soldalenberuf zuwand le, 
bald zum Offi zier aufstieg und im DreiBigjahrigen Kri eg 14 l ahre lang den Hohentwie l fU r den Her-
109 von Wu rttemberg gegen vielfache kaiserliche Obe rm acht erfo lgreich verteid igte. In diesen lan
gen l ahren uberstand Wiederholt trotz aller widrigen UmsHinde nicht wen iger als runf Belage ru n
gen siegreich. Dieses Ziegenhainer Kind war also gaoz gewi B ein auBergewo hnlicher Mensch und 
Truppenftihrer, doch hal der gebli rtige Hesse seil seinem Eintritt in den So ldatenstand mit der Fe
slung Ziegenhai n und seiner Heimat nichts mehr zu tun gehabt. so daB man die Au fnahme se ines 
Lebensbildes in den vorliegenden Band auch kriti sch sehen kann . 

Nebe n diesen und anderen groBere n oder kleinere n Arti ke ln zur Geschichte der Stad t und der 
Festung (wie das hier ebenfa lls abgedruckte Mannsc haftsregister von 1639) oder e iner Arbeit von 
Heinrich Schmitt liber die sinnlose BeschieBung Ziegenhains im l ah re 1761 durch hess ische un d 
mil ihnen ve rbli ndete Truppen findet de r Leser am Schlu B der instru ktiven Publikation za hlreiche 
Pliine abgedruck l, aus denen e r die la ngsame Entwicklu ng vo n Stadt und Festung aus e rsten klei
nen Anrangen bis heute genau ablesen kann. Freunden der Heimal kann die Anschaffu ng des Ban
des trotz de r Beme rku ng weiter oben nur em pfoh1en werden. Waldemar Zillinger 

E n d e, Thomas und G e rl a n d , Waiter : Au f den Spuren der Kirchengeschichte. - Rei nhardshiige r 
Hefte 2, hrsg. vo m Gemeindevorstand der Gemeinde Reinhardshagen 1990, 52 S. , 23 sw. Abb. 

Die Geme inde Rei nhardshagen nihrt - wie in Hefl 1 angekundigt - ihre Publikat ionsreihe fo rt. 
Die neue VerofTe nll ichung iSl der Kirchengeschichte gewid met. Thomas Ende spu rt der Pfa rrei 
gesch ichte und der Geschichte der GOlles hiiuse r in be iden Ortsle il en (Vaake und Veckerhagen) 
nach. Dabei werden auch d ie Baptistenge meinden und die 1947 entslandene kathol ische Kirchen
gemeinde nicht ausgespart. Beide werden in Ku rzfassung behandelt . Etwas mehr Raum widmet 
Ende den be iden evangelische n Kirchengemeinden; sie geben info lge der Dauer ihres Bestehens 
auch me hr an StofT her. 

Der Ve rsuch Endes ist lobenswert ; er sollle auch in anderen Ge meinden des Kirchenkre ises 
Nachah mer fi nden, allerdings nicht, ohne d ie ni r derartige Vorhabe n unve rzichlbare Literalu r ein
zubeziehen, was Ende le ider versaumt hat. Er hiitte gerade uber die Pfa rrer des 16. l ahrhu nderts 
wesentl ich mehr zu sagen gehabt. wen n er Hiitteroth (Die althessische n Pfa rre r der Reformations
zeit, 3 Bde. Marburg/ L. 1953, 1958, 1966) in seine Arbei t mileinbezoge n hii tte. Dieser gibl auf den 
Se ilen 15,98, 154 und 275 uber die Vaaker Slelleni nhaber Becker, GeiBle r, Hufnagel und Reiche n
berger wichtige Hinweise. 
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Flir die sich anschlieBende Zeit enthalten au ch die fo lgenden Publikationen bedeutsame Infor· 
mationen, die bei Ende leider ebenfalls unerwahnt bleiben: W. Bach : Kirchenstatistik der evange· 
lichen Kirche im Kurflirstenthum Hessen, Casse11835 ; C. W. H. Hochhuth : Statistik der evangeli· 
schen Kirche im Regierungsbezirk Cassel, KasseI1872 ; G. Ritter : Kirchli ches Handbuch der Evan· 
gelischen Landeskirche in Hessen-Kassel, Kassel 1926. Flir die mittelalterliche Zeit wurde selbst 
Classen (Die kirchli che Organisation AIt-Hessens im Mittelalter, Marburg/ L. 1929) nicht befragt. 

Das in den genannten VerofTentlichungen enthaltene Material macht eine Uberarbeitung der 
ersten sieben Beitrage des Heftes erforderlich. Eine Neuauflage wird dazu sicher Geiegenheit ge
ben. 

Im letzten Beitrag beschaftigt sich Waiter Gerland mit dem Reichsstift Hilwartshausen aus der 
Sicht der fruhen Siedlungsgeschichte. Nach einer kurzen Beschreibung der Klosteranlage nach 
dem Merian-Stich und nach Hinweisen zur Grlindung des Kanonissenstiftes steht die Schen
kungsurkunde vo n 1003/04 im Mittelpunkt der Betrachtung. Das Chirograph wurde 1979 von dem 
Gottinger Historiker Hans Goetting im Archiv flir Diplomatik ausfli hrlich behandelt. Gerland re
feriert diese Ergebnisse und bezieht sie besonders auf Vaake. Eine durchaus sinnvolle Arbeit! 

Friedrich-Karl Boas 

Klewit z, Bern : Die Munchmtihle. AuBenkommando des Konzentrationslagers Buchenwald, 
Hrsg. vom KreisausschuB des Landkreises Marburg-Biedenkopf, 2. erw. Auflage, Marburg 1989, 
59 S. 

Der Autor, promovierter Politologe der Marburger Schule, unterbreitet mit dieser Broschtire 
der Offentiichkeit die Kurzfassung seiner Recherchen tiber den qualvollen Einsatz von Fremdar
beitern in der Munitionsfabrik der DAG bei Allendorf. Es ist das ernste Bestreben des Verfassers, 
seine historischen Ausflihrungen mit zahlreichen Dokumenten zu belegen , die eine Betroffenheit 
des Lesers evozieren k6nnen, insbesondere dann, wenn der Transpo rt der 1000 ungarischen ltidin
nen aus Auschwitz, ihre taglichen Arbeits- und Lebensbedingungn und die brutalen Obergriffe 
von Aufseherinnen geschildert werden. Das Ganze erreicht einen tragischen H6hep unkt, wenn 
schwangere Haftlinge unter dem Vorwand, in ein Sanatorium zu gelangen, schlieBlich in das Ver
nichtungslager von Auschwitz tiberflihrt werden! 

Beztige zwischen lokalen Gegebenheiten und reichsweiten Bedingungen werden ebenso herge
stellt wie die Kontrastierung nationalsozialistischer Propaganda uber die "Ostarbeiter" und ihre 
nach liberalem Grundwerteverstandnis tatsachliche Stellung als Ausbeutungsobjekte. Die Aus
einandersetzung mit der Politik der "GroBindustriellen" gegentiber SS-Staat und Hitier-Diktatur 
ge rat zwangsweise in die Form obe rflachlicher Thesen, die dem Ziel dieser Broschti re nicht beson
ders dienen, namlich die histo rische Erinnerung durch die 1988 eingeweihte Gedenkstatte 
.. Munchmtihle" lebendig zu erhalten im Sinne eines Gedenkens an Unmenschlichkeit und Verbre
chertum auf deutschem und hessischem Boden. Volker Petri 

, 
B ri e r, Helmut; D e t t ma r , Werner : Kassel -Veranderungen einer Stadt. Fotos und Karten 1928-
1986. Bd. I und 11 , 280 und 421 S., 68,- und 98,- OM, beide Druckerei Hesse 1986, Hrsg. Stadt Kassel. 

Die Autoren Brier und Dettmar konnten mit tatkraftiger Unte rstlitzung weiterer Kollegen des 
Vermessungsamtes, des Stadtarchivs, des Stadtmuseums und einiger Heifer auch im Umfeld Kas
sels zwei wichtige Bande voriegen, die das zerst6 rte Vorkriegs-Kassel im Bild heutigen Verg!eichs
aufnahmen und vor allem alten und neuen Katasterkarten gegenliberstellen. Die gehaltvollen, 
sachkundigen, teilweise sogar ausflihriichen Texte sind flir die Innenstadtteile (Bd. I) und die 
Randgebiete bzw. di e seit 1900 eingegliederten Gemeinden, die im zweiten Band "Uberflogen" 
werden, flir den interessierten Laien und auch Forscher aus verschiedenen Disziplinen eine gute 
Hilfe. Die brillante n LuFtbilder (der lunkerswe rke Dessau) von 1928129, die einen entzerrten LuFt
bildplan M. 1: 5000 ergaben, Aufklarungsfotos von 1943/45, viele liberwiegend unver6ffentlichte 
Fotos von aIten StraBenzugen und Platzen lassen das alte Kassel der Zwischenkriegszeit nachvoll
ziehen und mit dem heu tigen vergleichen. Werner Dettmar, der schon mit sei nem Band "Die Zer
st6rung Kassels im Oktober 1943", Kasse11985, Beisp ielhaFtes leistete, und Helmut Brier gelange n 
zwei Karten- und Photobande, die im Bundesgebiet MaBstabe setzen! 

Die umfangre iche Mitwirkung von Frank-Roland Klaube, dem Le iter des Stadtarch ivs Kassel, 
der hauptsachlich die Texte und Materiali en zu Bd. 11 (Stadtviertel des 19. und 20. Jahrhunderts) 
einbrachte, hat dem Band gUlgetan. Warum aber ein Schlagwonregister fehlt, das tiber ein Stra
Benverzeichnis zur heutige n Stadtkarte hinausgeht, ist vielleicht mit dem "SchnellschuB" des 
zweiten Bandes zu erklaren. Bei einer Neuauflage soUte diese r von H. Brier vorbereitete Apparat 
eingearbeilet we rden. Siegfried Lotze 
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K I ewitz, Bernd : Kirchhain. AlItag im Dritten Reich. Marburg ; SP-Verlag 1990. 140 S. OM 19,80 
(ISBN: 3·924800·52·9). 

Der Verfasser trat bereits 1983 mil einer BroschUre an die Offentlichkeit, in der er sorgfaltig die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Fremdarbeiter in der Munitionsfabrik Allendorfbeschrieb. 
Nun unterbreitet er dem Publikum eine zweite Schrift, deren Titel "AUtag im Dritten Reich" in 
eklatantem Widerspruch zum HauptinhaJt steht, namlich der grUndlich historisch belegten Dar
stellung der Judendiskriminierung und -verfolgung in Kirchhain zwischen 1933 und 1942. Nichts ist 
da vom Alltag der Gewerbetreibenden, der Bauern, der Arbeiter, der Schulen und BUros! Bereits 
di e Einleitung "Kirchhain vor 1930" laBt den verengten Blick erkennen, indem der Verfasser nur 
jene Fakten oder Entwicklungen erwahnt, die geeignet scheinen, eine Kontinuitat vom 19. Jahr
hundert zum Nationalismus zu betonen, so insbesondere die Aktivitaten der jUdischen BUrger in 
Handel und Gewerbe und die antisemitische Bockelbewegung. Dann erfolgt safort die Darstellung 
der Phase der nationalsozialistischen MachtUbernahme aufgrund betrachtlicher Wahlerfo lge der 
NSDAP im Landkreis Marburg im Jahre 1932. (Der Verfasser sp richt 'Ion einer "Machteinsetzung 
der NSDAP in Hessen und Marburg", S. 33, wobei der Urheber der Aktion ungenannl bleibt!) 

Der maderne Leser konnte si ch besonders angesprochen ftihlen durch die Wiedergabe von 
Aussagen 'Ion Zeitzeugen, z. B. S. 50-52, van den historischen Photos und der Prasentation von 
Personaldokumenten ermordeter jUdischer BUrger. Insbesondere bei Jugendlichen und Schi..ilern, 
auf die der Verfasser erzieherisch EinfluB nehmen mochte, konnte so eine gewisse Betroffenheit 
entstehen. Doch dann muB ernsthaft gefragt werden, ob die Broschi..i re Uberhaupt gekauft wird, ob
wahl die Photokopien van Listen oder von Polizeiberichten (S. 65, 72, 91, 93, 95, 97,104 etc.) in gro
Ben Teilen v6l1ig unleserlich werden. Der Verfasser glaubt doch wohl nicht im Ernst, daB er dam it 
die Wahrheit seiner Aussagen belegen kann, vielmehr ist eher das Gegenleil der Fall. Mancher 
wird fragen: Wird hier nicht historisch gefalscht? In dieser Richtung gibt esja berilhmte Beispiele ! 

Zusammenfassend k6nnte gesagt werden, ehe diese Broschi..ire flir den genannten Preis gekauft 
wird, saBte eine grtindliche Uberarbeitung der Mangel, eine inhaltliche Erweiterung oder eine 
Titelanderung vorgenommen werden! Vo/ker Petri 

Personengeschicbte 

Repertarien des Hes sisc hen Staatsarchivs Marburg. Bestand 17 : Landgraflich Hessi
sche Regierung Kassel : 1. Alte Kasse ler Rate (1518-1708), bearb. v. Armin Sieburg, Marburg 1989 ; 
505 S. Preis DM 50,- (ISBN 3-88964-136-9). 

Vom Hessischen Staatsarchiv Marburg wird in Verbindung mit der Histarischen Kommission 
flir Hessen das Repertorium des Bestandes 17I "Alte Kasseler Rate" (1518-1708) vorgelegt. Neben 
den Ortsrepertorien (Biinde 1-5 ; Buchstaben A-R) und der "Herrschaftlichen Repositur'"' (1708-
1821), erschienen 1976, war diese wichtige Erganzung der Reihe "Landgrafliche hessische Regie
rung Kassel" liingst tiberfallig und ist somit sehr zu begrilBen. 

Im Vorwart gibt der Bearbeiter Armin Sieburg eine detaillierte Ubersicht der archivalischen 
Entwicklung. Dabei geht er im Abschnitt "Be horde und Registratu r" auf die van Kurt Dtilfer 1952 
verfaBte "Gesamttibersicht tiber die Bestiinde des Staatsarchivs Marburg" ein und erwahnt die 
Hofordnung 'Ion 1522, die durch das dart erstmals nachweisbare Riitegremium namengebend flir 
die damals neue Behorde wurde. 

Mit der Registraturumbildung ist dann die flir den Bearbeitungszeitraum zweite, wichtige Za
sur gesetzt warden. 

Interessant flir den Benutzer dtirfte sein, daB bei der Neuordnung der Bestande nach 1945 alle 
Akten der inneren Verwaltung der Kasseler Regierung vor 1821 den Bestanden 17 I (Alte Kasseler 
Rate) und 17 11 (Herrschaftliche Repositur) zugeordnet wurden. Andererseits finden sich jedoch 
noch Teilbestiinde der Kasse1er Regierung, die Hofangelegenheilen, auBenpolitische Regierungs
angelegenheiten oder Religionssachen betrefTen, in den Bestanden 4 "Politische Akten", 22 
"Schul- und Kirchenakten" und 12 "Militarsachen". An dieser Stelle mtissen auch die Ortsrepositu
ren unter 17 e und die Adels- und Familienreposituren unter 17 d nochmals genannt werden. 

Nicht unerwiihnt soUte bleiben, daB in den siebziger Jahren, nach AbschluB der Ordnungsar
beiten des frtiheren Archivdirektors Philippi, aus den Bestanden 4 e (Kaiser-, Reichs- und Kreissa-
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chen) sowie 4 a (Landgriifliche Personalien) dem nun verzeichneten Bestand 17 I umfangreiche Ar
chivalien zugewiesen worden sind . 

Abgesehen von einigen Tippfehlern, die leicht korrigierbar sind, da sie sich nicht si nnentstel
lend auswirken, macht si ch ein anderes Versiiumnis schon gravierender bemerkbar. Die flir das 
Auge wohltuende, die Sucharbeit untersttitzende Selektierung durch Unterstreichung der Bezugs
orte und -namen ist leider nicht konsequent durchgehalten bzw. bei der Korrekturlesung tiberse
hen worden. Hiiufigen Benutzern dieses ansonsten sorgfaltig erstellten Repertoriums sei deshalb 
empfohlen, die fehlenden optischen Hilfen selbst nachzuholen. Werner Wiegand 

Del i n i e re , Jean : Karl Friedrich Reinhard. Ein deutscher Aufkliirer im Dienste Frankreichs. 
Stuttgart 1989, 543 S. 

Das vorliegende Buch ist die deutsche Ubersetzung der von Deliniere der Universitiit Paris IV 
vorgelegten Habilitationsschrift, deren Quellen- und Literaturverzeichnis Zeugnis von dem weit 
verstreuten Materi al franzosischer und deutscher Archive ablegt. (S. XIV-XXXI). Das Person en
register erlaubt eine rasche Orientierung, das Abbildungsverzeichnis enthiih Hinweise auf die 
zahlreichen Portriits von Freunden und Zeitgenossen Reinhards. Oer wissenschaftli che Apparat 
auf jeder Seite liefert Zitate, Belegstellen, Erkliirungen in groOer Fulle. 

Nachdem Oeliniere kurz und bundig auf die Vorztige und Lticken in den alteren biographi
schen Abhandlungen verwiesen hat, setzt er sich die Abrundung des wissenschaftli chen Kenntni s
standes unter Berticksichtigung der chronologischen Methode zum Ziel, wobei er sich wahrlich 
mit Akribie und Einflihlungsvermogen bemtiht, in tibersichtlich angeordneten Kapitein den theo
logisch-philoso phischen Bildungsga ng seines .. Helden", seine Weltanschauu ng in ihren Veraste
lungen und Wandlungen und die vielen Aspekte seines Engagements als "Revolutionar" 0789-90) 
oder als franzosischer Diplomat zu schildern: Unter Jer6me tibernimmt K. F. Reinhard die Aufga
ben eines Familienministers in Kasse l (1808-\813) . So erscheint er dem Lese r als eine sympathi
sche, wandlungsfahige und komplexe Pe rsonlichkeit, die in einem engen Netz geistiger Beziehun
gen zu herausragenden Oenkern, Dichtern und Politikern (Jacob i, Goethe, Schiller, Talleyrand , 
Sit~yes, Napoleon) stand, mit denen e r die humanitaren Ideale, den Kosmopolitismus der Aufkla
rung und den Glauben an den Fortschritt der Menschheit teilte. 

Ohne im geringsten in einen blutleere n politisch-soziologischen Jargon zu verfallen, setzt Deli
niere die Tradition des brillant erzahlenden Historikers fort, dem die Kunst der Darstelluog auch 
zu einem literar-asthetischeo Bedtirfnis wird , indem durch die Wahl von Metaphern die Aus
druckskraft des Stils gesteigert wird (so erkliirt der junge Reinhard , die Theologie iSl ein hundert
k6pfiges Ungeheuer, das ausjedem Rachen Feuer speil, S. IS) oder generalisierende Vergleiche dazu 
dienen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu betonen, z. B.: Wie alle Landsleute, die im 
Deutschl and de r achtziger Jahre dieses Jahrhunderts den ken und schreiben, "ist Reinhard mit dem 
Herzen sowohl Deutscher und Schwa be", aber das bestarkt nur seine Oberzeugung, daB er gleich
zeitig ein echter Weltbtirger ist". Geschatzt werden an Reinhard "die Kraft seines kritischen Gei
stes und seine analytischen Fiihigkeiten ... " (S. SI). So bewundert er in der Revolution die groBen 
Taten, aber seinen Briefen und Tagebtichern vertraut er seine BefUrchtungen und Sorgen tiber die 
Schrecken und Ausschreitungen des Parise r Pobels an. 

Zu den weiteren Ergebnissen dieser Studie gehOrt auch die Feststellung, daB Reinhard , der in 
Robespierre die Inkarnation des Bosen sieht, Napoleons Militardiktatur als Instrument der Uber
windung innenpolitischer An archie bejaht, aber enttiiuscht ist von der brutalen imperialistischen 
Politik insbesond ere gegentiber den deutschen Staaten. Immer den deutschen Literaten (Goethe, 
Schiller) geistig eng verbunden, bleibt Reinhard , frei von jeder nationalistischen Borniertheit, ein 
treuer Diener des franzosischen Staates, dessen moderne administrative Prinzip ien er gern in ei
nem Modellstaat des Konigreichs Westphal en realisiert gesehen hiitte. Die Kontinuitiit des preu
Bisch-osterreichischen Dualismus bedeutet fUr den Oiplomaten Reinhard zugleich ein Element 
der Sicherheit Frankreichs, das mit seiner Verfassung von 1815 das Zeichen fUr den Ubergangzu ei
ner liberal-konstitutionellen Monarchie setzt, dem deutsche Kleinstaaten imitativ folgen werden. 
Am Ende seines Lebens ist die Vision Reinhards, der Pair von Frankreich wird , zwiegesichtig: 
Hom er auf die Entdeckung und Wtirdigung der deutschen Literatur (Goethe, Schiller, Heine) 
durch die franzosischen Intellektuellen, so wtinscht er si ch auch die Ubernahme der Menschen
rechte und politischen Prinzipien von 1789 in das Verfassungsrecht der deutschen Kleinstaaten . 

Als Fazit konnte man formulieren, daB diese gediegen gearbeitete wi ssenschaftliche Biogra
phie einen erhellenden Beitrag zur Gedankenwelt und Leistung Rei nhards im Schnittpunkt de r 
deutsch-franzosischen Beziehungen zwischen Aufklarungs- und Restaurationse poche darstellt. 

Vo/ker Petri 
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De necke, Ludwig; Te i tge , Irmgard : Die Bibliothek der BrUder Grimm. Annotienes Verzeich
nis des festgestellten Bestandes. Erarb . von Ludwig Denecke und Irmgard Teitge, hrsg. von Fried
hi lde Krause. Stuttgan: Hirzel 1989. 652 S., 29 Abb., Ln ., OM 148,- (ISBN 3-7776-0460-7). 

Verzeichnisse der Bib liOl heken von Schriftstellern, KUnstlern, Wisse nschaftl ern gehOren zu 
den wichtigsten Quellen der Wissenschafts- und Literaturgeschichte. Sie sind , anders als Verlags
verzeichni sse, MeBkataloge usw., gieichsam beseelte Materie in der Hand des Menschen . NatUr
lich legen nicht alle diese Bibliotheksverzeichnisse Zeugni s ab von dem, was der Besitzer nu n tat
slichli ch gelesen und ausgewenet hat : Wenn wir staunend vorden Mengen mancher BUchersamm
lungen stehen - da kann unmoglich alles gelesen word en sein. Selbst bei theoretisch einem gelese
nen Buch pro Tag - die Rechnu ng sei einmal gestattet - und maximal 60 "Lesejahren" kommt man 
aufknapp 22000 Blicher, und auch der graBte BUche rnarr hillt dieses Lesetempo ni cht durch. Man
cher kleine Potentat, der sich se ine SchloBbibliothek aus welchen G rUnden auch immer anlegte, 
ve rzwe ifelte vor der unerbittlichen RegelmaBigkeit der Fo rtse tzungsliefe ru ngen vo n l ourn alen 
und Sammelwerken. Die vielfach unaufgeschnittene n Exemplare in Verlegerbroschuren zeugen 
vom Lesetrieb, der zum Sammeltrieb degenerierte. 

Aber 8000 Titel, die konnte man schon lesen, wenn ma n zu Beginn des vorigen l ahrhunderts 
Bibl iothekar in Kassel war oder Professor in Gattingen und Berlin . l acob (1785-1863) und Wilhelm 
G rimm (1786-1859) habe n im Laufe ihrer Gelehnenleben diese reine Arbeitsbibliothek zusam
mengebracht, u rn deren Verzeichnis es hier geht, und sie haben die BUcher gelesen, akt iv gelesen, 
nach ihrer, besonders l acobs Gewohnheit mil der Feder in der Hand. Jacob vermerkt an den Rlin
de rn. vo rne oder hinte n im Buch, und wenn das nicht ausreichte, auf eingelegten Zeueln, was er 
zustim me nd, kritisch oder erganzend zu sagen hat, fUgt auch gewissermaBen Perso nalia des Au
tors bei : Zu Karl Ferdinand Becker, der ihm 1824 se ine "Oeutsche Wortbildung" schickt, heiBt es 
etwas spitz: 1st ein gebiirriger Hildesheimer, (Catholik) ... besucht mich 22. Jut. 1827 (in Kasse lJ. Spa
ter vermerkt er dann, einigermaBen versohnt : citiert nach meiner ersten ausg. 

Die Bibliothek der BrUder: Sie ist, das lehrt e in Blick auf die Systematik, welche Ludwig Denek
ke und Irmgard Teitge dem eigentlichen Katal og in wUnschenswerter AusfUhrlichkeit voranschik
ken, eine Universalbibliothek, der freilich bibliophile ZUge nicht abgehen . Jedenfall s vermerkt Ja
cob nicht selten in den Biichern, wenn er einer Kostbarkeit habhaft geworden war. Auch auf das 
AuBere der BUcher legten die BrUder Wert : Es sind nach Denecke haufig graublau marmorierte 
Pappbande mit griinem Schnitt, die Titel auf den RUcken ste hen in Goldsch rift auf schwarzem 
Schild . Oder wir finden Broschu ren mit farbigem G lanzpapier. Eine deutliche Warnung an heutige 
Benutzer solcher in keine r Biblio thek unbekannten Bestande, diese Zeitzeugen ni cht auf der Glas
plaUe moderner Kopiergerate zu schlachten mit dem Hinweis, man konne sie ja he rnach wieder 
schon ne u binden - natU rli ch sauber beschnitten. 

Eine Universalbibliothek mit eindeutig philologisch-historischen und rechtsgeschi chtlichen 
Schwerpunkten : Von den 7038 Nu mmern des "Denecke/Teitge" fallen 4160 auf die Sprach- und 
Literaturwissenschaften, davon ru nd 2650 auf die germanischen Sp rachen und Literaturen . Die 
Geschi chte ist mit 1350 Titeln vertreten, Staat und Recht nehmen 570 Nummern ein, die Religio ns
wissenschaften 280, das AlIgemeine 200, die Naturwissenschaften, urn auch kl eine G ruppen zu er
wahnen, ganze 50, Wirtschaft 20, Technik 10, Militar 8. Hinzu kommen 173 eigene Werke . 

Die Titelaufnahmen sind nach den preuBischen Inst ruktionen erstellt, Besitznachwe ise und 
Signatu ren beigefligt, desgleichen die Nu mmem im Akzessionsjoumal der Berliner Universitats
bibliothek. Auch offenbar ve rJo rene , durch anderweitige Verzeichnisse aber nachgewiesene Titel 
werden aufgenommen. Durch 1-3 Ste rnchen wird auf den Grad der handschrift liche n Anno tation 
dUTCh die BrUder verwiese n. Innerhalb der Systemgruppen gehen Denecke/Teitge ni cht nach dem 
Alphabet der Verfasser, sondern nach Erscheinungsjahren bzw. chronologisch nach den Lebens
daten der Verfasservor. Ein alphabetisches Register der Verfasser, Bearbeiter, Herausgeber, Ober
setzer, llIustratoren und anonymen Titel ist dem Band beigegeben. 

Als Systematik wurde von Denecke die der Bibliothek der Humboldt-Universitat in Berl in zu
gru nde gelegt, da die all e Grim msche Ordnung nicht zu rekonstru ieren war. Es lag nahe, dieses 
System zu ubemehmen, da die Berliner Universitatsbibliothek seit 1865, dem Jahr der Erwerbung 
der Grimm-Bibliothelt, 6200 Nummern akzessionie rt hatte, den Hauptteil. Anderes ge langte. da 
die UB 1869 uber 1500 Numme rn als Dubletten verkauft hane, an andere Eigentilmer, wertvolle 
StUcke insbesondere an die heut ige Deutsche Staatsbiblio thek in Berlin, zu mal die Handschri fte n 
und die Konvolute, welche aus den oben erwahnten NotizzeUeln gebildet worden waren. Anderes, 
das sich Wilhelms Sohn Herman Gri mm als Familiengut ausbedungen hatte, gelangte ve rstreut in 
Privatbesitz und ebenfalls aufden Antiquariatsmarkt. So ist zwar heute die Hauptm asse in der UB, 
freilich durch die Zeitl liufte ni cht ungeschmalert, verblieben, und Pretiosen befinden sich in der 
allehrwurd igen Staatsbibliothek ; daneben aber si nd viele Tilel in alle Winde verstreut, u. a. im 
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Kreismuseum Haldenslebe n, im Staatsarchiv Marburg und im Bruder Grimm-Museum Kassel ; 
anderes ist in Privatbesitz. Jeder neue Fund soU te nach Deneckes ausd riicklichem Wunsch an die 
Deutsche Staatsbibliothek in Berlin gemeldet werden . 

Fur die Grimm-Bibl io thek gab es keinen Katalog zu Lebzeiten und ke in gedrucktes Nac hl aBin
ventar. Herman Grimm lieB aber nach dem Tod ein solches Verzeichnis handschriftlich durch sei
ne Studenten aufstellen . Es umfaBte 8141 Titel, nach Aussonderung des Familieneigentums im
merhin noch 7821. Leider ist der Katalog nicht mehr erhalten. 

Alle Details derwechselvoll en Erwerbungsgeschichte sind in wiinschenswerter VolIstandigkeit 
und Plastizitat in Deneckes " Ei nfuhrung" dargestellt . Dabei wi rd den Nicht-Bibliolhekarvor allem 
der erste Teil dieser dreigegliedenen EinfUhrung faszinieren , dem Denecke den Titel .. Die Biblio
thek im Leben der Brtider Grimm" voranstellt. Eine facettenreiche Geschichte lut sich da vor uns 
auf, auch wohl gewiirzt mit Anekdoten und charak terisierenden Schl aglichtern . Kurzum, diese 
Ei nfU hrung ist ein wahres Kabineltstiick und der ganze Denecke. Der Leser erfahn einiges zur Bi
bliothek des Vaters, des GroBvate rs gar, manches vom Biiche rsammeln der Briider in Hanau und 
vo r all em in Kassel. Hiibsch ist zum Beispiel folgendes Detail : Der GroBvater hatle laut Besitzein
trag ofTen bar einen Frankfurter Druck vom Jahre 1715 besessen mit dem beziehungsreichen Tilel 
"Teutsch lands galante Poetinnen. Mit ihren sinnre ichen und netten Proben .. . " Dieses Biindchen 
war auf den Antiquariatsmarkt geraten, wo es KaT1 Goedeke 1857 entdeckte . Er wollte es Jacob zu
riickgeben, aber dem war derartiges suspek t, er nahm es ni cht. Denecke bringt hierzu weiterfuh
rende LiteralUrhinweise, und die heiBen natiirlich au ch wieder Denecke. Oder er berichtet vom 
Umzug Wilhelms von der Wi1demannsgasse in Kassel zum WilhelmshOher Tor im Mai 1814 :" Von 
9 Bilcherschranken is! d ie Rede und 12-16 Mahnen (Tragkarbe n) alfer Bucher und Schrifren". Wil
hel m war damals 28 Jah re alt. 

Spannend und nicht o hne innere Bewegung is! Deneckes Bericht seiner Beschiiftigung mit der 
Bibliothek der Brtider G rimm zu lesen. 50 Jahre - vo n den Anfa ngen sei nes Bibliothekarsdaseins 
in Berlin an - hat ihn dieses Thema begleitet, 50 Jahre, in denen er mehr fUr die Grim m-Forschu ng 
getan hat als irgendein and erer. 

Nachzu tragen bleibt 1ediglich der Hinweis auf das Verzeichnis von Roland Folter: Deutsche 
Dichter- und Gelehrtenbibliotheken , Stuttgan: Eggert 1975, wo unter den Nummern 267-270 auf 
die nachgelassene G rimm-Bibl iothek eingegange n wird. Harfmur Broszinski 
• Gekii rzte Fassung der in der Zei tschrift fUr Bibliothekswesen und Bibliographie erschei nenden Rezension. 

Freund , Gerhard: Ludwig Emil G rimm. Maler und Radierer des 19. Jah rhunde rts. Druckgrafi
sches Werk. Zur Erinnerung an sei nen 200. Geburtstag am 14. Miirz 1990. Steinau an der StraBe: 
MarchenstraBen-Verlag 1990. 144 S. 

Zu Freude und Dank alier, denen der "Grimm tertius" und die Kunst sei ner Zeit etwas bedeu
te n, erschien nach langer Vorbereitung das von Ingrid Koszinowski und Vera Leuschner verfaBte 
Werkverzeichnis: Ludwig Emil G rimm. Zeichnungen und Gemiilde (2 Biinde. Marburg : Hitzeroth 
1990). Nun ist aber der Kunstler bisher woh1 am meisten bekannt durch seine 250 vielsei tigen Ra
dierungen, die z. T. auch durch Nachdrucke eine groBe Verbreitung gerunden haben. Das Ver
zeichn is dieser Radierunge n, das Adolf Stoll seiner Ausgabe von Ludwig Emil Grim ms "Erinne
rungen aus meinem Leben" (1911 und 1913) beifUgte (Ergiinzu ngen durch Eberhard Preime in "Die 
graphischen Ktinste" N. F. 7, 1942/48), ist gewiB nicht vielen zur Hand . Bis es in der Nachfolge des 
ge nannten Werkverzeichnisses neu und bereichert erschei nen kann - und daruber hinaus - , ist es 
se hr zu begrilBen, daB dieser Tei l des Grimmschen Werkes in einem hand lichen Biindchen mit 150 
Abbildungen weitgeh end anschau li ch gemacht und biographisch sowie sachlich liebevoll erl iiutert 
wu rde. 

Einige Berichtigungen und Zusatze magen verhind ern , daB sich eingestreute kleine Unkriiuter 
fortpflanzen und womoglich ausbreiten kOnnten. Die Grimm-B rUder habeo es verdient, daB uns 
ih r Leben und Tun in voller Richtigkeit bekannt wird und bleibt. Das vo rliegende Buch ist in d ieser 
Hinsicht eine sehr willkommene Bereicherung. 

S. 7 : Nicht "Tante Henriette Zimmer ... ", sondern : Tante Ju liane Schlem mer, der Schwester 
des Vaters. S. to: Jacob G rimm nicht .. in einem Brier', sondern in seiner Selbstbiographie 1831. S. 
12 : In Heidelberg Ludwigs "e rste Zeichnung oach der Natur" (Juni 1808); Garres - ni cht begleitete, 
sondern bekleidete; er entzog si ch 1818 nicht der franzasischen, sondern der preuBischen Admini· 
stration . S. 15: Zu Settines Briefdichtungen gehO rt im besonderen "Clemens Brenlanos Fruhlings
kranz" . S. 16 : Es muB wohl heiBen: . .. also die Radierung nicht "gleich nach der Natur auPs Kupfer 
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gearbeitet" wurde. S. 17: Es diirfte gesagt werden, daB Ludwig in MUnchen auch den Bruder Ferdi· 
nand lange Zeit bei sich aufnahm. S. 36: Beide Bri.ider waren in Berlin ni cht Professoren , sondern 
nahmen als Mitgli eder der Akademie ihren Wohnsitz daselbst. So du rch den Konig veranlaBt, der 
di e 'Ion seinem Oheim Ernst August 'Ion Hannover GemaBregelten nicht in den preuB. Staats· 
dienst aufnahm. In die Geschichte der Germanistik ging Jacob Grimm durch seine Deu tsche 
Grammatik ein; das Deutsche Worterbuch war sekundar. S. 39: Der "damals schon beri.i hmte 
Goethe" war damals 66 Jahre all und schon linger als ein Menschenalter beri.ihml. S. 40 : Thomas 
war nicht "Rechtsgelehrter", so ndern Senator und Bi.i rge rmeister in Frankfurt. S. 44 : Es fehlen im 
Manuskripl an meh reren Stellen ein ige Seiten ; sie konnten auch durch die Tochter ode r die Witwe 
entfernt worden sein . S. 68: Die Erzahlung laBt deutlich erkennen, daB Ludwig der jungen Grati n 
"den Kopfverdreht" hatte. S. 71 : Das Lotte·Portrat war Titelbild zu dem "Hausbi.ichel nir unse r Le· 
benlang", das Jacob seinen Geschwistern zu Weih nachten 1820 schenkte. S. 108: In den Ornament· 
ranken links unter anderen Marchen lie ren e in Igel. Das Marchen .. Oer Hase und der Ige l" erschien 
erst in der 5. Auflage 1843 ; also kann das Blat! erst spater entstanden sein. In "Hans mein Igel" 
(1815) is! es "ein Kind , das war oben ei n Igel und unten e in Junge". S. 117 : Der Protest de r Sieben 
richlete sich nicht gegen eine konigiiche Verfassung, sondern gegen die ei nseitige Aufhebung der 
geltenden Verfassung durch den Konig. Jacob und sei t September 1838 auch Wilhelm waren nicht 
nur "vori.iberge hend", sondern immerhin drei Jahre bei Ludwig in Kassel. S. 118: Die Bri.ider folg· 
ten nicht .,einem Ruf der Universitat" (s. oben zu 36) ; sie hatten nur als Akademiemilgli eder das 
Recht, Vorlesungen zu haiten, wovon sie untersc hied lich Geb rauch machten. S. 128 : Die Radie
rung ist nach einem (noch vo rhande nen) Gemalde gearbeitet. 

Einen StoB di.i rfte esjedem Grimm-Freund ve rsctzen, wenn er Meister Jacob durchgehend mil 
einem k ged ruckt sieht (gewiB mochte man den Verfasser auch nicht Gerhar! schreiben). Herman 
Grimm schrieb sich mi l e i n e m n S. 72, 101 , 122). Ludwigs Tochterchen wu rde Ideke oder Ideke
chen genannt (S. 99). 

Am Ende (S. 134 f.): DaB Ludwig Grimm im Schatten se iner Bri.ider gestanden hiille, scheint 
nicht annehmbar. Wie kann ein Germanist e inen Maler in den Schatten steUen ? Ludwigs Radie
rungen waren durchaus erfolgreich ; beri.ihmt aber wurde man durch Gemalde, und das war se ine 
Starke nicht. Hinzu kommt seine Bescheidenheit, die ihn veranlaBle, seine wunderschone n Ze ich
nungen fUr si ch zu behalten - oder gar damit Bilderbiicher fUr Ideke und Herman herzustellen. 

Wir leben freilich in e iner Zeit, in der immer gem nach einer Schu ld und einem Schuld igen 
gefragt wird; insbesondere wird e in Tiichtiger leicht zu einem "Unterdri.ickertt

• Etwas schwieriger 
ist es, sachliche Ursachen aufzudecken; im Ergebn is aber ist es ergiebiger und befriedigender. 

In unserem Falle: Die alteren Bri.ider haben Ludwig gefordert, wo sie nur konn ten . Bei Arnim 
und Brentano, bei Savigny, bei Goethe, in Munchen und in Kasse l ; in vie len Briefen haben sie ihn 
empfohlen. Der KurfUrSI nannte ih n "Grimm terlius", also immerhin auf einer Ebene. Au ch bei 
der KurfUrstin wurde er eingefU hrt und van ihr gefOrde rt. Geplant war, ge meinsam mit ihm, ei ne 
Art "Merian" fUr Hessen; seine Trachtenbilder ru hren daher. Die Bruder Jacob und Wilhelm ha
ben ihn immer ins Licbt geslellt, nicht in den Schallen . 

Eine kleine Bemerkung zu Ludwig und Steinau : Fi.ir ihn stand das liebe Stadlchen offenbar so 
im Vorde rgrund , daB seine Fami lie nichl einmal wuBte, daB er in Hanau geboren war. Aufseinem 
Grabste in steh! : Geboren in Steinau - was sichtbar wurde, als sic b seinerzeit die Steinp latte vom 
Moosbewuchs reinige n lieB ; Friiulein No ra Hassenpflug (Loue Grimms Urenkelin) protestierte 
heftig gege n die - wie sie meinte - 'Ion mir ve ranlaBte falsche Angabe, die nun doch ein ganz ande
res Li cht hat. Ludwig Denecke 

Henrich s, Horst und Slephan , Karl (Hrsg.) : Ei n Jahrhu ndert Fran kfurter Jusliz. Gerichtsge
baude A: 1889-1989. Frankfu rt am Mai n : Kramer 1989. (S tudien zur Frankfurter Geschichle Band 
27) . 

1989 erschien als Band 27 der Reihe "Sludien zu r Fran kfurter Geschichte" eine .,ganz andere" 
Festschrift : Diesmal saUte kei ne verdienle Personlichkeit, sondern ein Gebaude zu Ehren kom
men, das einhundert Jahre lang, baulich im wese ntlichen unverandert, der Frankfu rter Justiz als 
Gerichlsgebaude A dienle . Anders als in "normalen" juristi schen Festschritlen bleiben die Bei
trage hier bei einem Leitthema, der Geschichte der Frankfu rter Justiz. Und das istja wahrli ch in· 
teressant genug, ist doch die deutsche Geschichte der letzten einhu nde rt Jahre aufs engste gerade 
mit der ei ne r Justi z verkniipft. Diese schuf Ende des 19. Jahrhunderts mil den groBe n Standardge
setzen die Grundl age unseres heutigen Rechtssystems, die, halb van obe n umgek rempeit, halb 
vom alten kai serlichen Geist erflillt willig mitziehend , die Naziherrschaft ermoglichte und teils mit 
absu rd anmutenden Konstruklion en "auf dem Boden des Rechts", teils roil Scheuklappen·Menta-
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Htii! und sturem Gesetzespositi'lismus uber 13 l ahre hinweg stutzte, einer Just iz, deren l uristen 
aus den Nazi- Hemden schlOpften, "wie FuBballer bei einem Trikotwechsel in der Halbzeitpause" 
(Bundes'lerfassungsri chter a. D. Prof. Hirsch) und die infolgedessen eTSt nach und nach den frei
hei tl ich-demokralischen Geist des Grundgesetzes '1erslehen le rnte. 

Wenn demzufolge auch die krit ische Auseinandersetzung mit der Justiz im und nach dem Drit
ten Reich '1iele der etwa 30 Beitrage beherrscht, so wird doch ebenso das Geschehen im "Bau A" 
aus anderen Bl ickwinkeln beleuchlet. Die Palette der Themen rei chi hier 'Ion der umfangreichen 
Baugeschichl e bi s zum popularen Nitribitt-Fall, 'Ion Beobachlu ngen de r Ge richtspresse hin zu 
einem Gedichl Ober "Heiligtum" und "Trutzquadrat" Bau A und '1ielem mehr. Es fehlt auch nicht 
an kritischen Tonen etwa zur EinfluBnahme der Politik aur die ,,3. Gewalt ", zur Geflihrlichkeit der 
Text'lerarbeitung am jurislischen Arbeitsp latz oder zu m mOhsamen , '1orurteilsge pnasterten Weg 
der l uristinnen in den Slaatsdienst und die Anwaltschaft. Was im e rSlen Momenl wie eine willkur
li ch erstellte Sammlung vo n nur lose zusammenhangenden Einzelbeitragen anm utet, entpuppt 
sich als eine ge rade durch Vielseitigke it lebendige Illustrat ion der Fran Hurter Justiz, ausdrOcklich 
oh ne Anspruch aufVollstandigkeit, die hier auch ni cht erre ichbar ware. Der ei ne oder andere Bei
trag mag manchem Lese r - vielleicht auch aufgrund eigener jeweils andersgelagerter Interessen -
etwas "trocken" erscheinen ; als ganzes ist der als (juristische) Festschrift erschienene Band, der 
aber wohl eher ein histo risches Lesebuch zu nennen ist, empfeh lenswert. 

Thorsten Burmeister 

Wirtschafts- UDd Sozialgeschichte 

Fr e n z , Wi lhelm und S ch mid 1 Heidru n : WiT schreiten Se it an Seit . Geschichte der Sozialdemo
krati e in Nordhessen . Marburg : SP-Verlag 1989, 270 S. 

Oiese regionalgeschichtli che Abhandlung wurde 'Ion Perso nen und Organisationen innerh alb 
der SPO tinan ziell unterstOtzl und wendet sich auch vo rrangigan ihre Freunde und Mitglieder. Die 
Verfasser verzichten bewuBt aufdie Beschreibung des Forschungsstandes, aufeinen wissenschaft
lichen Apparat und lasse n sich auch nicht zu scharfer Kritik an historischen Entscheidungen der 
Partei verlei ten . -

Im ersten Teil bearbeitet W. Frenz die Entstehung der Arbeiterbewegung in Nordhessen bis zu 
ihrer Vernichtung im NS-Staal (S. 11-184), im zweiten wird zieml ich obernachlich und unzusam
menhiingend eine Arl Skizze der parteipolitischen Entwicklung nach 1945 bis lur Regie rung Zinn 
dargebote n (S . 192-258). 41 Abb . 'Ion Perso nen , Landkarten, Wahlprogrammen, Aufrufen sind in 
den Tex t an zutreffe nder SteUe eingelassen, dazu kommen noch zahlreiche Tabell en zu den Resu l
taten von Reichstags- und Bundestagswahlen bzw. Landtagswahlen . Oas Literaturverze ichnis ist 
ganz auf die Thematik der Arbeiterbewegung reduziert, erlaubt aber fUr den Interessenten ein 
Weiterstudium. 

In der chronologisch aufgebauten Oarste llung ve rsiiumte W. Frenz ni cht, Hinweise aufwirt 
schaftliche Aspekte in Nordhessen , im Reich oder auf die Grundl inien der sozialdemokrati schen 
Politik im Deutschen Reich zu geben. Dieses bringt die enge Verzahnung von regionalgeschichtli
ch er und nationaler Entwicklung deutlich zum Ausdruck, wahrend die Dezuge zwischen allge mei
nen wirtschaftl ichen Krisenerscheinungen bzw. Wandlungen und der nordhessischen Parte ient
wicklu ng nicht uberzeugend nachgewiesen werden kOnnen. Diese letztere hat ihre hislorischen 
Wurzeln in de r GrOndu ng 'Ion vier Vere inen urn ca. 1848: Es entstanden der Demokratisch-Sociale 
Verein mit republikanisch-freiheitlicher Zielsetzung, der Bund der Kommunisten in Kassel, der Ar
beiterllerein unter der Le ilung von Winkelblech und der Verein der Buchdruckerund SchriJtsetzermit 
ziinftlerischer Tendenz. 1866 enlstand der erste nordhessische Zigarrenarbeilerverein mil 140 Mit
gliedern in Kassel, der dann zu den Reichslagswahlen akli v wurde. 1874 wurde die SPO im Wahl
kreis Kassel-Melsungen zweilslarkste Wahlerpartei . Die Gebiete Hofgeismar-Wolfhagen scheinen 
zu dieser Zeit noch keine SPD-Gruppen zu kennen, sie werden in der Abhandlung gar nicht er
wahnt. 

W. Frenz fo lgt dann den Hohepunkten und Tiefen dersozialdemokrati schen Entwicklungen im 
Reich, so daB hi er eine inhaltliche Wiederholung uberflussig ist. Eine klare politische Begriffiich
keit in den KapitelUberschriften und in den Texten laBt beim Leser kaum Emotionen erwachen . 
Oas Bemuhen des Verfassers urn sachlich adaquate Formulierungen geht auf Koslen von Span
nung und Anschau li chk eil, sieh t man 'Ion metaphorischen Wendunge n e inmal ab, z. B. "Bald 
steigt der Morgen hell herauf!" (S. 55). 
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Der zweite Tei l, der von Heidrun Schmidt verfaBt wurde, ve rbind et zahlre iche Dokum ente 
(Schrmen, Zeitungsberi chte, Programme) mit Tabelle n und kurzen, e rklilrenden Abschniuen 
Uber di e WiMschaftslage 1945 sowie die Einwirkung des Ost-West-Konflikts auf die Po litik der 
SPD. Die Dokum entation hat hiereindeutigen Vorrang vo r der historisch-kritischen Abhandlung. 
Es ist ein Gang von Wahlkarnpfzu Wahlkampf. Dei der NeugrUndung der SPD in Kassel sp ielen die 
ehemaligen Funktioniire aus der Weimarer Epoche die entscheidende Rolle. Die Verfasserin ver
sucht auch die Partei von innen zu beschreiben (Sozial- , Alters-, Mitgliederstruktur etc.), gibt aber 
le ider die He rkunft der ve rwendeten Tabellen njcbt an . Zu beklagen ist au ch das Fehlen von Aus
sagen zur innerparteilichen Diskussion, zur GeldbeschafTung, Uber FunktioniirsgehiiHer, Grund
besi tz und Vermtigen der SPD. Die Verfasserin wird auch der parteipolitischen Entw icklung in den 
Kreisen Hofgeismar, Waldeck, Eschwege nicht gerecht, so nde rn konze ntriert sich besonders auf 
die Kasse le r Situation der Partei. Eine Zusammenfassung der Ergeb nisse fehlt. 

AbschlieBend kann aus der Sicht des Rezensenten gesagt werden, daB das Ouch seine Aufgabe 
als parteifreundliche Werbeschrift trefTend erfLillt. Volker Petri 

Ha rr , Wolfgang ; Geschichte der Staatlichen Veteriniirverwaltung im Gebiet der ehemaligen kur
hessischen Kreise Hofgeismar, Kassel und WOlfbage n von 1822- 1989. Organisation und tieriirztli
ches Perso nal (Aus dem Institut fUr Veteriniir-Anatomie, -Histologie und -Emhryologie der Ju
stu s-Liebig-Un iversitiit GieBen), Diss. GieBen 1989, 128 S. 
K a hi, Hans-Jochen ; Gesch ichte der staatlichen Veteriniirverwaltung im Gebiet des Schwalm
Eder-Kreises im 19. und 20. JahrhundeM. Organisation und tieriirztliches Perso nal (Aus dem Insti
tut fLir Veteriniir-Anatomie, -Histologie und -Embryologie der Justus-Liebig-Un iversitiit GieBen ), 
Diss. GieBen 1989, 132 S. 

Dei beiden Arbeiten hand elt es sich urn Dissertationen, di e im Fachbereich Veteriniirmedizin 
der Justus- Liebig-Universitii t GieBen entstanden und von Professo r K. H. Habermehl belreut wor
den si nd . Deide Dissertatione n sind nach einem weitgehend Ubere instimm ende n Schema gegl ie
deMo Zuniichst wird die Geschichte der Veteriniirmedizin in Deutschland ku rz um risse n. Erst urn 
1770 beginnt rn it der Grti ndu ng von Tierarzneischulen eine wissenschaftliche Ausbildung von 
TieriirZlen. Lange Zci t stehen die Tieriirzle irn Schauen de r Hu manrnedi zi ner. 1869 erhalten sie 
durch die Gewe rbeord nun g des Norddeutschen Bundes und 1872 durch die Reichsgewerbeord
nung die staatli che Bezeichnu ng .. Ti erarzt" sowie die Einreihung der Tieriirzte unte r die Arzte. 
Seit 1875 werden die Kreistieriirzte eigenve rantwortlich in der Viehse uchenbekarnpfung einge
selzt. 

An diese allgemeine n Ausfli hrungen schlieBt e in Oberbli ck Uber di e po litische Geschichte der 
behandelten Kreisgeb iete an. Hier haben sich in beiden Arbe iten e inige Fehler odeT MiBverstiind
nisse eingeschli chen. So sp richl Harr von 54091 Einwohnern in Kassel, 337 19 in Hofgeismar und 
22565 in WOlfhage n (1827). ohne hinzuzufLigen, daB es sich dabei urn Angaben flir die jeweiligen 
Kreisgehiete und nicht flir die besagten Stadte handelt. 1831 wurde nicht der K urprinz Wilhelm Ill., 
so ndern Friedrich W ilhelm, der spatere letzte hessische Kurflirst, zum Mitregenten berufen. Nicht 
richtig ist bei Kahl , daB 1567 die Landgrafschaft Hessen-Kassel von Gesamthessen abgeteilt war
den ist. Erstens ist hier der BegrifT "Gesamthessen" rni Bverstand lich. Gemeint iSI dam it der terri
loriale Umfang der Landgrafschaft Hessen zur Zeit Philipps des GroBrn Utigen. Zu m andern haben 
sich nach PhHipps Tod nicht einzelne Teile von diesem Territoriu m abgetren nt , sondern aufGrund 
des Vergiei chs von 1568 ist eine Aufteilung unter die vier erblichen Stihne des Landgrafen erfo lgt. 
Der GrtiBe nach um faBte Hesse n-Kassel etwa die Hiilfte des Landes. Oberze ichn et ist bei Kahl die 
Feststel!ung, daB Kurhessen 1866 gegen PreuBen gekiirnpft hat. In Wirklichkeit fand nur eine ein
zige Degegnu ng zwische n kurh essiscben Husaren und preuBischen Truppen statl . 

Im folgenden wird die Entwicklung des tifTentlichen Veteriniirwesens in der Landgrafschafi 
Hessen- Kassel und dann im KurfUrstentum van der Miue des 18. Jahrhunderts bis 1866 geschil
deM o Ausgangsgrundlage sind hier die Medizinalordnungen von 1767 und 1778, die die Befugnisse 
der Med izinalkollegien genauer definierten und die tifTentliche Tierseuchenbekiimpfung in die 
Hand desjeweils zustiindigen Kreisphysikus legten . In beiden Medizinalo rdnungen kommt die Be
rufsbezeichnung " Tierarzt" noch nieht vor. 1771 begann die Ausbildung von Tierarzten an der Uni
versi tiit Gtittingen . 1788 an der Marburger Philippina. Hau ptan laB flir die Errichtung von Lehr
anstailen der Tierheilkunde ware n die zahlreichen Vie hseuchen wie die Rinderpest im 18. und be
ginnenden 19. Jahrhundert. Im Zuge derkurhessischen Verwaltungsreform von 1821 wurden Kreis
tieriirzte angestellt, die entsprechend der erworbenen Qualifikation in Tieriirzte erster und zweiter 
KJasse unterteilt wurden. Zu ihren Aufgaben gehorten die Handhabung der Medizinalpolizei bei 
epidernischen Tierkrankheilen, die Aufsicht Uber Viehmarkte, d ie PrUfung der Fleischbeschauer 
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und Funktionen be irn Landgestiitswesen. Ubergeordnete InSlitutionen fUr den Kreistierarzt wa
ren die Regierung der Provinz und in lechnischen Fragen das Obermedizinalkollegiu m. 1868 
wurde die preuBische Veterinarverwaltung im Regierungsbezirk Kassel eingefUh rt. In der enlspre
chenden Verordnung heiBt es, daB die in den alteren Teilen der Monarchie gliltigen Desti mmun
gen rnaBgebend sind . MiBverstandlich ist hi er die Feststellung Kahls, daB mit den dl/eren Theilen 
der Monarchie das Gebiet PreuBens gerneint sei. Ri chtig ware hier de r Zusatz: PreuBen vorden An
nexionen des Jahres 1866. 

Weite re Abschnitte behandeln die Kreistieriirzle, Veterinarrate und Amtstieriirzte von 1866 bis 
1977. u.a. ihren recht lichen Status, ihre Ausbildung - 1913 und 1925 wurde die Studiendauer auf 
acht bzw. neun Semester verl iingert - , ihre Stellung unler den Deaml en - ersl1913 wurden sie den 
Kreisp hysiki gle ichgeslelll - , ihre Besoldung und Versorgung sowie ihre Aufgaben. Danach wird 
die Entwicklung des Veteriniirwesens im Bereich desjewe iligen regional en Untersuchu ngsgebiets 
- Hofgeismar, Kasse l und Wolfhagen bzw. der heutige Schwal m-Eder- Kreis, der die frijhe ren 
Kreise Fri tzlar-Homberg, Melsungen und Ziegenhain umfaBt - , skizziert . Des weiteren werden die 
Reform der Vete rin arverwaltung in Hessen nach 1945 im Bereich der Organisalion und Personal
entwicklung, u.a. die 1970 erfolgte Bildung von Velerinaramtsbezirken, di e tierarztl iche Lebens
mitteliiberwachung im Regierungsbezirk Kassel und die Funktion der Landestieriirzte belrachlet. 

Beide Dissertationen werden durch einen alphabetisch-biographischen Schematismus der zwi
schen 1822 und 1988 in de n Kreisen Hofgeismar, Wolfhagen und Kassel bzw. im Bereich des heuti 
gen Schwalm-Eder-Kreises nachgewiesenen Amls- und Institutsarzte erganzt. Diese Aufslellun
gen lassc n erkennen, daB die meisten hier genannten Kreistierarzte vor ihrem Dienslantritt in den 
besagten hessischen Kreise n be rei ts als Tierarzt. Kreistierarzt, Veterinarrat ode r AmtSlie rarzt in 
anderen, z. T. weit e nl fernten Gegenden talig waren. Besonders stark sind hier di e ehemaligen 
preuBischen Ostprovinze n Schlesien. Pommern und OstpreuBen ve rtrete n. Zur Erstellung der 
Schematismen habe n die Ve rfasser haufig auf unged ruckte Quellen aus den Staatsarchiven Mar
burg und Wiesbaden, Familien- und Kirchenbucharchiven sowie den Archiven der Staatlichen Ve
terinara mter zuriickgegrifTen. Die darin enthaltenen delaillierten Angaben iiber den dienstlichen 
und privaten We rdega ng der Amlstieriirzte ve rmille ln Einblicke in ihre Sozialstruktur und regio
nal e Herkunft und bere ichern auf diese Weise unsere Kenntnis Uber bestimmte Bereiche der kur
hessischen und preuBischen Verwaltungsgeschichte . AbschlieBend se; noch bemerkt, daB das Kur
flirstentum Hessen 1803 nicht "gegriindet" worden is!. Es entsland durch Standeserhebung des 
Landgrafen zum KurfUrsten, womil gle ichzeitig di e Landgrafschaft Hessen-Kassel in das Kurflir
ste ntu m Hessen umgewandelt wurde. 

Die hier angezeiglen Arbeiten belegen, wie eng ve rflochten die staatliche Veterinarverwaltu ng 
roil anderen Zweigen der Adm inistrat ion war und ist. Sie sucht nicht nu r medizinischen Aspekten, 
sondern auch den Anliegen der Landwirtschaft und der Verb raucher Rechnungzu tragen . Es bleibl 
zu hoffen, daB einmal in iihnli cher Weise die Gesch ichte des Vele riniirwesens in anderen hessi
schen Kreisen untersuchl wird. Ste/an Hartmann 

K 1 ii Be n do rf, Niklot : Oer MUnzschatz von Herborn . Zur Kipperzeit in der Grafschafl Nassau
Oillenbu rg. Hrsg. v. Hessischen Landesamt flir geschichtli che Landeskunde, 3 d. 12, Marburg; 
N. G. Elwert Verl ag 1989, brosch . : OM 45,-. 

Nach mehreren Unlersuchungen uber Schatzfunde und geldgeschichlli che Ereignisse in Hes
se n befaBt sich der Verfasser mit dem am 31. Oktober 1984 in Herbom im Lahn-DiII-Kreis gefunde
nen MUnzschatz von 1066 Munzen. 

Der Miinzschatz wurde bei ciner Sanierung im Keller eines Fachwerkhauses, welches sich in 
der Herborner Altstadt befindet, entdeckt. Die MUnzen waren in einem Tontopf versteckt und 
durch die Feuchtigkeit des Kellers zu einem K1umpen verkleb t. Seine Verbergungszeit laBt sich 
aufgru nd de r SchluBmii nzen urn das Jahr 1622 n. Chr. datieren. 

Es war di e Zeit zu Beginn des Dre iBi&iiihrigen Krieges, die eine groBe MUnzkrise, die Kipper
und Wipperzeit, zu iiberstehen hatte. In dieser Phase der MUnz- und Geldgeschichte wurden gute 
MUnzsorle n mil einem hohen Silberanteil eingeschmolzen und durch HinzufUgung von unedlem 
Metall zu neuen geringwertigen MUnzen verarbeile!. Dieses "schlechle Ge ld" trieb den Kurs des 
guten Geldes in die Hohe und brachte de n Munzstiittenbetreibern einen guten Gewinn, da der Un
terschied zwischen dem Nomi nalwe rt der MUnze und dem Metallwert groB wa r. 

Am End e dieser ersten groBen deutschen Infl ation kursierten fast nu r noch Munzen aus Kupfer 
mil geringem Silbe rgehalt . Die M il nzstatten li eBen kaum noch MUn zen mit gutem Silbe rge hall iib
rig. Die Betreibe r hatten durch das stiindige Einziehen und Verschlechtem einen hohen Spekulati
onsgewmn. 

324 



An dieser Manip ulation im Ge ldwesen beteiligten sich sowohl offizielle Mi.i nzstattenbe treiber 
wie Fi.i rsten und auch Privatleute, die als Pachter von Mti nzstatten oder als Wechsler und Aufkau
fe r vo n Edelmetallen versuchten, aus dem Geldumlauf Kap ital zu schlagen. 

Die Untersuchu ng nimmt auf breitem Raum Bezug aufdie geschichtl ichen HintergrUnde der 
Verbergungszeit wiihrend des OreiBigjahrigen Krieges. AuBe rdem besch reibt der Verfasse r die Be
miihungen der nassauisc hen Grafe n, die Geldkrise gemeinam mil den Nachbarla nde rn zu iiber
winden. 

Herborn geharte ZUT damaligen Zeit ZUT Grafschaft Nassau-O ill enburg, einer nach de m Tod 
von Graf l ohann VI. zu Nassau-Oillenburg entstandenen Te ilgrafschaft derou onischen Uni e. Oie 
fU nf ottonischen Grafen unterhielten selbst keine eigene Miinzstiitte, sie waren somil nicht direkt 
an der Mti nzverschlechterung beteiligt. AuBere Einfliisse bewi rk ten viel mehr d ie Krise des Gel
des. Oaher waren di e Grafen nur im Zusammenwirken mit Ku rmainz, Hessen-Oarmstadt, Nassau
Saarbrii cken und Frankfurt im l ahre 1623 zu einer Stabilisierung und Reorganisat ion des Geldwe
sens in de r Lage. 

In miihevoller Kleinarbeit hat der Verfasser den Schatzfund un tersucht und di e e inzelnen 
MU nzen in einem Miin zve rzeichni s beschrieben. Oie Analyse der gefundenen Mi.in zen ergibt, daB 
Nominale vom Pfenn ig bis zu m Rosenobel erhalten sind . Oer Schatz laBt aufeine eilige Ansamm
lung schlieBen, da alles, was an Werten vorratig war, ve rborge n wurde. Hauptanteil, niimlich 49%, 
ware n zu r Ki pper- und Wipperzeit gepriigte Nominale . Oer Fund besteht aus 10 Gold mii nze n und 
1054 Sil be rmii nze n. 

Die Herkunft der Miinzen weist 126 verschiedene Miinzstiinde auf, teilwe ise aus we it entfe rn
ten Regionen, wie Spanien, de r Schweiz, Ungarn, Frankre ich, Utauen, de n Niederlanden, Eng
land, Oiinemark und Polen . 

Oer Verfasser vergleicht den Miinzschatz von Herbom mit anderen Schatlofunden aus Hessen 
und knii pft dadu rch in interessanter Weise Beziehu ngen, die eine Einordnu ng des Schatzes erlau
ben. 

FUr d ie wirtschaftliche Betrachtu ng ist d ie Beschreibung der Kaufkraft de r MUnzen lou r damali
gen Zeit aufschluBreich. 

Kartenmate rial und Abb ildu ngen der gefu ndenen Miinzen und ein umfangreiches Quellen
und Li teraturverzeichnis beschl ieBen diegelungene Untersuch ung iiber einen Miinzschatz in Hes
sen. Egon Sprecher 

K I e i n e rt , Christian u. a. : Oer Schlag, der in den Ohren scha ll t. Zur Geschichte der Kupfe rgewin
nung und Kupferverarbeitung. - Ausstellungskatalog des Landesmuseu ms fU r Handwerk und 
Technik/ Westfa li sches Frei licht museum Hagen. Landschaftsverband Westfa len-Lippe. Hagen 
1990, 178 S. 

Unter Mitarbeit zahlreicher Montanfachleute aus beiden Teilen Oeutschl ands legte das Frei
lichtmuseum Hage n zum Bereich der Kupfergewi nnung und Weiterve rarbeitung ei nen scha nen, 
hand li chen Katalog vor, der vom Bergbau der Ramer und Orientalen bis zu den Messinghiitten des 
20. l ahrhunderts info rm iert. Gerha rd Seib beschreibt de n Messinghof in Kassel-Bettenhausen als 
frii hestes hessisches Industrieunternehme n und den im 18. l ah rh undert weltbe riihmten Kupfer
be rgbau im Richelsdorfer Geb irge. Uwe Beckmanns Aufsatz "Ku pfergewinnu ng in Westfalen ... " 
referie rt den an der hessischen Grenze Jiegenden 1000 l ahre alte n Bergbau bei Horh usen/Stadt
be rge/Niedermarsberg. SchwerpunktmaB ig behandelt der Au tor jedoch die BlU tezeit im spiite ren 
19. l ahrhu ndert. Die engen Perso nenve rbind ungen iiber den hessischen Bergrat Martin u. a. im 
18. l ahrhu nde rt fe hlen infolgedessen oder sind noch unerforscht. Ausgezeichn ete Fotos, Farbre
produktionen, se ltene Karten und reichere Uteraturhinweise sowie exemplarische Industriellen
geschichten (Fam. l oms aus Kassel auf dem Kupferhammer Osterrode) zeige n die Breite der Oar
stellu ngen und defen Qualitiit. In zeitgemaBer Form werden mi tteldeutsche Schauanl agen in Thie
Benl Anhalt, der Tobiashammer io Ohrdruf und die SaigerhGtte mit Kupferhamm er in GrUnthall 
Olbernhau im oberen Erzgebirge vorgestell t, die zeigen, wie Denkmale der Produktionsgeschichte 
in der ehemaligen OOR gepflegt wu rden. Oas Trauerspiel urn die hessischen Montandenkmaler 
(wie der Messinghofanlage) und urn die am Privatbesitz gescheiterte Einrichtung eines nordhessi
schen Mont anmuseums in de r ehemaligen EisenhGtte Veckerhagen spottet dagegen jeder Be
schreibung! Man kann nu r hofTen, daB diese Beispiele aus Sachsen und Thiiringen damr sorgen, 
daB evtl. in Lau terbe rg am Harz eine ehemalige Musterhii tt e des Kanigre ichs Westphalen mit Lan· 
desmitteln umgenutzt werden kan n ; Initi ativen und Oenkm alp fl egeansiitze gab es auch hier ge
nug. Mage dieser kleine Band engagierte r Autoren 8uch die Zielgru ppen in Westdeutschl and errei
chen, die Verantwortu ng tragen fU r das be handelt e ku lture ll e Erbe! A future fo r the past ! 

Siegfried Lotze 
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Si p pe I, Hei nri ch : So lebten di e Knechte und Magde des Grafen, und de rs.: Die Gegenreforma
tion des Fuldaer Furstabtes Johan n Bernhard Schenk zu Schweinsberg in der Herrschaft Schlitz 
(Hefte 16 und 17 der Reihe "Studien zur Schlitzer Geschichte") 1989 und 1990, 23 5. , 7 sw. Abb. , geh . 
5,- DM ; 34 S., IS sW. Abb., ge h. 5,- DM. 
Si ppel , Heinrich : Von der Wiege bi s zur Sahre. Das Srauchtu m im Lebenskreis der Schlitzerliin
der Sauern (Heft 20 der Reihe .. Schlitz im Spiege l der Geschichte") 1990, 31 S., 8 sw. Abb .• geh. 5,
DM. 

Der eifri ge Arbeite r Heinrich Sippellegte Ende 1989 und Anfang 1990 wieder drei Hefle in den 
Schlitze r Re ihen vo r. Hefll6 der "Studien" beschafligt si ch mit dem Lebe n der Knechte und Miig
de derGrafen von Schl itz im vergangenen Jahrhund ert. G rundl age der Arbeit sind die im Wortl aut 
wiede rgege bene Hausordnu ng fUr das Gesinde, ihre Verkostigungsrichtlinien und einige Fakten 
aus der Rechnu ngslegung des Oberverwalters. Sippel komment ie rt die Quellen kurz und vermittelt 
so e inen guten Ei nblick in die sozialen Verhaltnisse der Gutsarbeiter wii hrend der zwe iten Hiilfle 
des vergangenen Jahrhunderts. 

Heft 17 beschiiftigt sich mit der Gege nreformali on wiihrend des Drei l3 igjiihrige n Krieges in der 
Herrschaft Sch litz. Der Verfasse r druekt den solide erarbeiteten Text ei nes Aufsatzes van Wilh elrn 
Hotz aus de m Jahre 1908 ab, in Band 3, S. 43 fT. der "Beilrage zur hessischen Ki rehengesch ichte" 
zurn erslen Mal verOffentlicht. Sippel o rdnel die behandelten Ereignisse in di e geschichtlichen Zu
samrnenhange e in und ve rsuchl eine kurze Bewertu ng aus heutiger Sicht. 

Heft 20 der Reihe .. Sch litz im Spiegel der Gesc hic hte" befaBt sich mit dem Brauchlu m der 
Sehlitzer Bauern im Lebenskre is. Sippel publ iziert hier e ine Arbe it des spateren Brigadegenerals 
Hans Bambey, die dieser im Jahre 1936 als Staatsexamensarbeit an der Hochsc hul e fUr Lehrerbil
dung in Weilbu rg vorlegte. Da Bambey gute Gewahrsleute flir se ine Aussagen aus seinem Berufs
stand hane, deren Erinnerung bis urn 1860 zuru ck re ichte, sind die vo n ih m mitgeteilten Info rma
lion en von besonde rem Wert. Seine Darstellung reicht von den Brauchen wiihrend der Schwanger
schaft iiber das Wochenbeu , die Taufe, Patenschaft , Schu lzeit. die erste Liebe, die Spinnstube, die 
Hochzeit bis hin zum Tod. Sippel rugt den Hi nweisen 8ambeys "Erga nze nde Betrachtu ngen" 
hinzu, oh ne aUe rdings die M itteilunge n weiter zu hinterfragen bzw. aus heutiger Sicht zu interpre
tieren . 

Die drei Hefte setzen die Tradition ihrer Vorgiinger fo rt un d ergiin ze n das Wissen um die Sehlit
zer Geschichte und Volkskunde sin nvoll. AlIe drei Hefte sind iiber den Verfasser, Ingenhofer 
Hohe 20, 5024 Pul heirn-S tommel n, zu beziehe n. Friedrich-Karl Baas 

Gusswaaren der KurfUrs tlich-He ss i s ch e n E ise nhutte zu Vecke r hagen 183 4 " . AIs 
Repri nt hrsg. u. m. e. Vorwort verse hen von Siegfried Lotze. Verein fUr hessische Geschichte und 
Landeskunde 1834 e. V. Kassel, Zweigve rein Hofge ismar, Hofgeismar 1990 (= Reihe .. Historische 
Rep rints" Bd. 2, Schriftleitung : He lm ut Burme ister, Hofgeis mar) . Einfli hrung mil Inha ltsve rzeich
nis 15 S. Reprint-Teil152 S. (nach Lithographien) mit viele n Abb. Aufl age : 1000 Exe mpla re ; Papp
band , 15,- DM. 

Urn die Jahreswende legte de r Zweigvere in Hofgeismar des Ve reins rur hessische Geschichte 
und Landeskunde mit dem Nachdru ck ei nes Musterbuchesje ner ein st bedeu te nden Eise nhutte zu 
Veckerhage n aus dem Jahre 1834 eine ungew6hnli che Pub likation vor, die groBes In teresse bean
spruchen darf. 

Mit diesem reich ilIustrierten Musterbuch, daseine n hervo rrage nden Einblick in die reiche Fer
ligu ngspalette jenes Eisenhuttenwerks aus dem zwe ilen Viertel des 19. Jahrhunderts vermittelt, 
wird ein nahezu unbekanntes und nur in wenigen Bi blio theken nachweisbares Werk verrugbar ge
macht, das nu nmehr zu einem ungew6 hnlich n iedrige n Preis angeboten wi rd . AIs Vorl age zum 
Nachdruck diente das Exemplar in der Gesamthoehschulbibliothe k/ Landesbibliothek Kassel (Inv. 
80 Hass. po l. 9); ein weiteres Exemplar befindet si ch in der Bibl iothek der Staatlichen Kunstsam m
lu ngen Kasse1 (Landesmuseum). Im Antiquarialshandel trill das Musterbueh nur ganz selten auf ; 
der Ve rsteigerungskatalog des bekannten Buch- und Kunstantiqua riats Reiss & Auve rmann, G las
hutten, Nr. 41 (1989) brachte e in Exemplar unter der Ifd . Nr. 2594 mit einem Schiilzpreis von 2000,
DM . 

Etwa zwei Drittel des handbuchartigen Werkes ne hm en Of en und Herde ein ; dabei zeigt sich 
eine ungemein e Vielfalt in den He izungssystemen der ersten Hiilfte des 19. Jahrhundem, de m ei n 
groBer Formenreichtum der Ofentypen samt ih res De kors gegenuberste hl. Alle Of en werden in 
Federlithograp hi e abgebildet. Die Abbildungen ersc heinen jeweils auf der reehten Se ite, wiihre nd 
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auf der gegentiberliegenden technische Oate n mit MaB- und Gewichtsangabe n - gle ichfall s litho
graphiert - in akku rater deutscher Kursiv-Schrifi wiede rgegeben werden. Kochherde. sog ... Koch
maschinen" mit passe nde n guBeise rnen Topfsatzen, ge ho rten damals zum Mode rnsten, was zum 
Kochen in der Ktiche, wo noc h vielfach das offene Herd fe ue r brannte. vorwendet wu rde. Bei den 
Of en ist bemerkenswert, daB neben eleganten Saulen- oder grazil gestalteten EtagenOfen noch die 
Hi r die Ze it altertti mlichen Platte nOfen (Hinterlader J. Z. T. in den tradit io nellen Form en, angeboten 
werden, was auf eine Be li ebtheit dieser bfen vo rneh mlich wohl im landlichen Rau m schli eBen 
JaBt. 

Neben den b fen und Herden nehmen sich d ie Porterie-Waaren (Topfe, Tiegel, OfenbJasen, 
Mo rser etc.) gering aus. Unter Architeklonische Gegenstiinde e rscheinen filigrane Oberl ichter (zu 
Hausttire n gehorig), reich gezierte Fenste rgitter, Garte nttiren, Tore und Gelander der ve rschie
denste n Art (u.a. fUr Balkone, Brucken. Treppen), sch lieBlich Wand lampe n, Laternen, Kandela
ber. Besonderes Interesse d urfe n sieben guBeiserne Grabzeichen (Monumente) beanspruc hen: 
vie r in Kreuzform, die drei i..ib rige n als Stele n. Den Abschlu B bildet ein hochst interessantes Er
zeugni s, das der Rezense nt bisher noch in keinem o riginalen Produ kt gesehen hat : ei n gu Be iserne r 
Oachziegel, ein sog. Schlu Bziege l (Flachziegel mit seitl icher schmale r Krempe; sein Gewicht wird 
im Tex t als leichter als das des entsprechenden aus Ziege lto n angepriesen). Der SchluBziegel, de r 
zuerst in der Moncheberge r Ziegelei vor de n Toren Kassels gefertigt wurde, ist von de m genialen 
Erfinder un d In dustri ellen Bergrat Carl Anton Henschel e ntwicke lt worden. 

Eine groBe Anzahl der in de m Musterbuch wiedergegebenen GuBerzeugnisse la8t s ich nu r in 
diesem, nicht aber in einer erhaitengebliebene n guBeisernen AusfU hrung nachweisen. Nu r einige 
der hie r abgebildeten bfen finden sich in hessische n Museen oder in Privatsam ml ungen. Von den 
guBeisernen G rab mo numenten sind nu r sechs der sieben Erzeugn isse auf hess ische n FriedhOfen 
nachzuweisen, zwe i jeweils nu r in einem Exemplar. 

Vergle icht man d ie Prod uktpalette mit der benachbarter HiHte n, etwa der So ll inge r Hutte bei 
Uslaroderder Kon igshutte bei Bad Lauterberg, zeige n sich zu diesen unmittelba re Para lle len. Mu
stersc hutz bestand damals noch nicht, weswegen ganz ahn liche Produ kte mit gleichen oder aber 
ganz ve rwandten SchmuckJorm en in verschiedenen Hulle n - auch uber di e Landesgrenzen hi n
weg - auftreten . Eine eindeutige Kl arung der Prove ni enz guBeiserner Erzeugnisse, die keine Hut
tenangaben enthalten, iSI deshalb nur sehr schwer moglich, vielfach uberhaupt nichl mehr m il Si
cherheit festzustellen . 

Das Musterbuch vo n 1834 ist zwar nicht dase inzige, das Prod ukte der Veckerhagener Hutte vo r
ste llt - urn 1850 erschie n z. B. noch ei ne Se rie von Hinf lithograp hie rten Tafeln mit de r Darstellung 
vo n 19 ve rschiedene n bfen (ein Exemplar im Staatsarc hiv Ma rbu rg Best. 56 Berg- und Saizamte r 
Hombe rg-Ho lzhausen Nr. 248) -. doch d urfte es das umfangreichste seiner Art einer ku rhessischen 
Hu tte se in . Von den gleichfa lls fi skalischen Eisen hutte nwerken zu Schonstei n am Kellerwa ld und 
Ho lzhausen bei Hom berg/Efze sind jeweils nu r e inze lne lithograph ierte Blane r von nicht mehr 
vollstand ig erhaltenen Musterblattserien, auch vornehml ich mit Of en- und Herddarstellu ngen, 
nachzuweise n. 

Die in dem Nachdruck nunmeh r leicht verfligbare Produk tpalette, die eine Fulle von be mer
kenswerten Realien aus der Alltagsku lt ur der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts berei tbalt. sollte 
Nachforschu ngen nach noc h erhaltenen GuBerzeugn issen in Museen und privaten Samm lu ngen 
anregen und d ie Bewahrung derartige r Sachzeuge n befO rdern . 

Fur die Sozia!- und Wirtschaft sgeschichte, d ie volksku nd liche Real ienfo rschung, d ie Tech nik.-, 
Kunst- und Archite kt urgesch ichte kann das Musterbuch als wicht ige Quelle d ie nen; sie ist bishe r 
da weitge hend unbekannt - von d iese n Diszip linen noch nicht ge nu tzt oder ausgewe rtet worde n. 
In ku lt urgeschichtl ichen sowie He imat- und Regio nal mu seen so ll te das Werk in den Arbe it sa ppa
ratcn zur VerfUgu ng stehen. 

Das Vo rwo rt, das Siegfried Lotze, e in hervorragende r Kenner de r Veckerhage ner Huttenge
schichte, vorangestellt hat, fUh rt in die Geschichte des Eisen hu tt enwerks und der dort tii tigen Hut
tenl eute ein, wobei es de m Verfasser darum geht, vor all em die Situat ion z. Z. der En ls tehung des 
Muste rbuches zu be leuchten. Durc h die sachku ndige, viele neue Erkennt nisse bietende Darstel
lung Lotzes gewinnt der Nachdruck noch ein zusatzliches Gewicht ; vo r alle m wi rd der mit der hes
sischen Wirtschaftsgeschichte nicht beso nders Vertraute hier ei ne Fu ll e von wertvollen In fo rma
tione n erha lten. 

Ob rigens ist vo n Siegfried Lotze 1985 eine Monograph ie "Die Eisenhi..i tte in Veckerhagen 1666-
1903" (= Kasse le r Hefte fUr Kunstwisse nschaft) ersch ienen. die, vornehml ich als Geschichte der 
ln dustriearchitek tu r der Vecke rhagene r Hutle konzipiert , eine gu te Erganzung zu dem vorliege n
den Musterb uch bildet und das bereits genannte, urn !850 entstandene zweite Musterbuc h des 
Eisenwerks mit 19 6fen als Faksim il e vollstandig wiede rgibt. Gerhard Seib 
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We rc k m e is ter . lohanna (Hg.) : Land-Frauen-Alltag. Hundert l ah re Lebens- und Arbeitsbedin
gungen der Frauen im Uindlichen Raum. Marburg, l onas-Verlag 1989. 

Das Buch versteht sich als e in .,Beitrag zur Kultur- und Sozialgeschichte des Frauenl ebens auf 
dem Land", der einer ve rfci lsc henden Ideaiisieru ng des Arbeitsalltags enlgegenwirken will . DaB es 
in den zwei Hauptaufsatzen (im Vorwort als "Klammer" beze ichnet) u rn Probleme der Vermitt
lung, d. h. der musealen Prasentalion geht, verschweigt der Tite!. 

Die Lekture vo n J. Weber- Kellermanns Beitrag "Alltag und Ausstellung" ist Gru ndlage fUr das 
Verstandn is. Mit wenigen Worten gelingt es ihr, Positionen abzu klare n und Grundsatzliches klar
zustellen: Sie schildert die Arbeitsbereiche de r Frau und defen AbQualifizierung, steUt die Flachs
gewinnu ng als Sond erfall vo r und macht am Beisp iel der Brautausstattung soziale Regulative und 
hi erarchische Beziehungen im Dorf einsehbar. Dabe i fUhrt sie detailliert die jeweil igen Symbole, 
"deutlich formulierte Zeichen", an und zeigt, wie Originalgegenstande in ihrem Funktions- und 
Zeichenzusammenhang priisenti ert werden mi.issen, urn zur "Veranschaulichung eines Prozesses 
zu gelangen", damit der Museumsbesucher nicht hilnos vor Einzelsti.icken steht. Die StoBrichtung 
ge bt dabei gegen "Agrarromantik", gleichgi.iltig, ob in Form von Nazi-Verfalschungen oder 70er
lahre-Nostalgie. 

Die Herau sgeberin hat sich in ei nem Priisentationsversuch - einer mit dem Buch titelgleichen 
Wande rau sstell ung - bemi.iht, diese Vorgaben umzusetzen und den weiblichen Anteil an "Ge
schichte von unten" sichtbar zu machen. Ihr Be richt (" Bilder einer Ausstellu ng") zeigt, wie sie -
von Webe r-Kellermann ausge hend - die historische Dimension einbezieht und stark mit Text
Photo-Tafe ln arbe itet. Fur die Ausstellungsstiicke selbst ist wohl die gewe iBte Palette als Sockel 
das Beme rkenswerteste - auBer bei dem Be itrag zur Kleide rordnung scheint ei ne Visualisierung 
der Funktionszusammenha nge kaum gelungen. 

Die restlichen Aufsiitze haben nicht museaJe Priise ntati onsmode ll e zum Thema, sondern die 
histo rischen Gegebe nheiten in chronoiogische r Reihenfolge von der l ahrhu ndertwende bis zur 
Entwicklung seit '45. Dabei hat auch Kerst in Wemer ("E rniihre rin der Familie. Zur Situation der 
Kleinbiiuerinnen in einem mittelhessischen Dorf urn die l ahrhund ertwende") Prob!e me mit der 
Veranschaulichung. Zwar sprechen die Tatsachen fU r sich : Manner waren weitgehend industriell 
ode r gewe rblich tatig, z. T. als Waoderarbeiter, so daB die Last von Hof/S tall/Feld oft ausschlieB
lich auf den Frauen lag; dennoch wurden weiblich gefUhrte Haushalte sozial abgewertet und hat
ten kaum Zuk unftspe rspektiven. Irritierend wirkt, daB K. Wemer mehrfach nur auf Uteratur, die 
sich auf andere Regionen bezieht, zuri.ickgreift oder z. B. von "mehreren Dorfern" redet. 

Wesentli ch i.iberzeugender, da aur exakt er Quellenauswertung basierend , ist der Aufsatz von 
Karin Hanika zu r Fabrika rbeit auf dem Land : Die Situation der Arbeiterin ne n der GieBener Ta
baki ndustri e im fruhen 20. l ahrhund ert wird unter Zuhil fenahme von Karlen und Tabellen analy
siert, und obwo h! dieser weibliche Anteil an der industriellen Entwick!u ng in regionalen Chroni
ken nicht adiiq uat beri.icksichtigt scheint, entsteht ein scharf umrissenes Bild van den einge
schrankten Arbeitsmoglichkeiten der Frauen (zum Einsatzeiner Meisterin kam es nur einmal im 2. 
Weltkrieg aus Mangel an Mannern !), bei nied rigem Qualifikationsniveau, ge ringem Mechanisie
rungsgrad, korperlich "Ieichter" Tiitigke it, hoher Monotoni e und geschlechtsspezifi schem Billig
lohnniveau (wobei Hesse n im Vergleich besonders unri.ihmlich abschneidet). so daB sich hier 
leicht die Entstehu ng "lypischer Frauenberufe" nachvollziehen laBt. 

Wer sich auf ca. 20 Seiten Text uber die Rolle der Biiue rin im 3. Reich informiere n will, dem sei 
S. l acobeits Be itrag (" ... dem Mann Gehilfi n und Knecht. Sie ist Magd und Mutter ... ") em pfoh
len: In anschaulicher, gu t lesba rer Form greift er bekan nte Aspekte des nationalsozialistischen 
Umgangs mil Landfrauen auf und zeigt, wie d ie offizielle Glorifizierung das El end und die Aus
beutung verschl eie rte. Bei abso lutem Vorrang der Rust ung war Fo rtschritt au f dem Land nicht 
moglich (z. B. hatten 1938/39 zwei Drittel aller deutschen Landwirtschaftsbetriebe keine Wasser
leitung. Wassert ransport war Frauensache: Wen wuodert's, daB nur das Notigste gewaschen 
wurde! - Selbsl die Tatsache, daB die Strapazen der "Erzeugungsschlacht" zu einer starken Zu
nahme von Fehlgeburten flihrte , wurde nur mit der "Arbeit sanweisung" geko ntert, fUr Kranken
hausaufen thalt e ausschlieBli ch die Monate lanuar und Februar zu wahlen). 

SchlieBlich zeigl Barbara Wall die Veranderungen seit 1945 auf. Chemie und Tech ni sie rung ha
ben zu einer Zunah me von Kopfarbeit geftihrt - das Fazit, diese Prozesse li eBen es "e rstmalig'" zu , 
"daB Frauen alle Arbeitsvo ll zuge .. . in eigene r Regie erbringen konnen", klingt nach allem vorher 
Gelese nen nach Verh armlosu ng. B. Walz weist aber auch daraufhi n, daB es immer noch keine aml
liche Stalistik uber die Berufssituation von Frauen aufdem Lande gebe. Und imm er noch ist es ein 
Fernziel, den Arbeitsbegriff .. auf solche Arbei len, d ie keinen Erwerbscharakter haben". zu erwei
tern. 

Im Sin ne solcher Anli egen ist das vo rliege Dde Buch - trotz der e rwahnten Mangel - ein wichti-
ges Buch. Veronika Gerhard 
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Do r h s, Michael: Verb rannte Geschichte. Schrifttumsverzeichnis lur Kultur- und Sozialge
schichte der Juden in den alten Kreisen Hofgeismar, Kassel, Wolfhagen und in der Stadt Kassel. 
Hofgeismar/ Kassel 1989, 84 S. (Hrsg.: Verein fU r hessische Geschichle und Landeskunde e . V. 
Kasse l, Zweigverein Hofgeismar in Zusammenarbeil mil der Gesamthochschul-Bibliothek Kassel) 

Den Spuren einer unheiIvollen Vergangenhei t sind in den letzte n Jahren zahlreiche Forscher 
nachgegange n, und nicht l uletzt gait ihr Interesse dabei dem furchtbaren Schi cksal der judischen 
Burge r in unserem Hessenland wahrend der Herrschaft der Nationalsozialisten . AnHiBlich der 50. 
Wiederkehr der sogenannten "Reichskristallnacht" 1988 erschien z. B. von Wolf-Arno Kropat eine 
Ookumentation zu dieser ersten, das ganze ehemalige Oeutsche Reich umfassenden Judenverfol
gung se it dem ludenbronddes spaten Mittelalters urn die Miue des 14. Jahrhunderts. Fast gleichzei
tig mit dieser das ganze Hessenland berucksichtigenden Veroffe ntl ichung bemuhten sich Lokal
forscher Nord- und Osthessens, das Gedachtnis an die untergegangenenjudischen Gemeinden ih
rer Heimat feslzuhaiten und aufzuarbe iten (vgl. ZHG 94, S. 442ff.). 

Michael Oorhs, der Herausgeber des vorliegenden Schrifuumsve rze ichnisses, gilt seit langem 
als hervorragender Kenner der Materie. Seinen bisherigen Veroffentlichunge n zur Geschichte des 
ji..idischen Bevolkerungstei les im Altkreis Hofgeismar, u. a. einer bereits 1985 gemeinsam mit Al
fred Hock erarbeiteten Schrifttumsli ste von immerhin schon 162 Nummern, fUgte er nun eine 
grundlich i..iberarbeitete Fassung hinzu. Sie enthiiit dank seiner umfangreichen Recherchen mitt
lerweile nicht weniger als 971 Titel der unterschiedlichsten Art. Die aufgefU hrten Monographien, 
groBeren und kleineren Aufsiitze, Lexikon- und Zeitungsartikel zu r Kultur- und Sozialgeschichte 
der Juden in den alten Landkreisen Hofgeismar, Wolfhagen und Kassel und dazu in der Stadt Kas
sel selbst bieten dem Forscher nicht nur der nord- oder osthessischen Region, sondern auch alien 
ubrigen an diesem Problemkreis Interessierten eine Fi..ille von Anregungen. An sie heranzukom
men fiel bisher sehr schwer, da sie sich teilweise an ve rsteckter oder unzuganglicher Stelle befin
den. Oorhs' Schrifttumsverzeichnis fUlIt so eine echle Liicke aus. Es ware dem schmalen Band zu 
wi..inschen, daB e r in recht viele n Heimat-, Orts- und Schulbi..ichereien Aufnahme fande, denn er ist 
zu einem fU r zukunft ige Forschungen unentbehrlichen Hilfsmittel geworde n, an dem niemand 
vorbeigehen kann, der sich mil der Geschichte unserer ji..idischen Milbi..i rger beschaftigen will. 

Wo/demor Zillinger 

AuBerhessiscbe Therneo uod Varia 

van d e n Dri esc h , Karlheinz: Handbuch der Ofen-, Kamin- und Takenplatten im Rheinland. 
Koln : Rheinland-Verlag 1990. 662 S., ca. 1600 Abb ., 98,- OM. Mit einem Beitrag vo n Peter Neu zum 
Hande l mit Plan en und Of en der Eife!. 

Karlheinz von den Driesch hat sicb als "Laienforsche r im beslen Sinne" und Ofenplattensamm
ler an die schwierige Materie herangewagt, aUe EisenguB-Objekte zu bewerten, die im Rheinischen 
Volkskundearchiv gespeichert sind . Etwa 10000 KunstguBp lall en wu rden in einer groBen Be
standsaufnahme des Amtes fli r rheinische Landeskunde vom SchloB bis zu r Bauernhuue hin er
faBt. Nach dem grundlegenden Band von Sigrid Theisen (Oer Eifeler EisenkunslguB im 15. bis 16. 
Jahrhundert, Koln 1978) war es dringend gebolen, die oren-, Kamin- und Takenplatten auBerhalb 
der Eifel zu erforschen. Schli eBlich fi nden sich aber auch in einem solch ausgedehnten Gebiet der 
angewandte n Kunst vom 16. bis 19. Jahrhundert und Herstello rten von Wallonien bis zum Oden
wald und vom Harz bis zum ElsaB viele ungelosle Probleme. Sehr wertvoll ist das Handbuch allein 
schon deshalb, weil die ca. 1600 dargestellten KunstguBwerke nu n Vergleiche ermoglichen und 
AnstoBe zu weitere r Fo rschung geben. 

Oie durchgiingig maBslabsgerechlen (!) Photos der Ofenplatten besitze n eine ungewohnliche 
Qualiliil- jeder, der geschwiirzle GuBteile photographierte, kann dies beurteilen! Selbstverstiind
lich wurde auch versucht, von der groBen Sammlung des Vereins Oeutscher Eisenhi..iuenleute 
(VDEh) in Oi..isseldorfbis hin Zll europaweit verstreuten Privatsam ml ern die gesamte Palette abzu
decken. Die Arten und Funktionen der Platten , die Formschneider und Gul3verfahren, Theme n
kreise und Motive, Hande l- und Sammlungsgeschi chte und se lbsl Flilschungen beschiiftigen die 
Aulore n. Interessant ist, daB in der Haufigkeit an sechster Stelle Platten au s dem Gebiet" Vogels
berg, Oberhessen, Siegerland" liegen, danach das Herkunftsgeb iet "Sauerland , Wa ldeck, Westfa
len", wlihrend Hi..itten im Harz, Soili ng oder Odenwald sowie G ieBere ien in Thi..iringen, Sachsen, 
Wi..irttemberg kaum anzutreffen sind ! 
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Kilnstler wie Con rod Scharp(pen) der Hjjtte aul der Hoppecke (1556), Philipp So /dan tum Franken
berg (1500-1575), Henrich Bunsen. Adorf/Obermarsbe rg (Grebensteiner Of e n von 1579), Jost Lup
polt. Konrad Luckeln und l ost Schilling (FormSchnider tU Imickhusen) werden unter bestimmten 
Einzelmotiven als hess isch/waldeckische Kunstler mit bestimmten Bibelthemen, Ornamenten, 
Allegorien oder mythologischen Oarstellungen in Zusammenhang gebracht. 

Frtiher beJiebte Hochzeitsgeschenke wie das Otwunder- odeT Sarepta-Motiv werden dem Lahn
Gebiet oder Waldeck zugeschrieben. So sucht man die QueUe 1591 in der Herrschaft ltter oder auch 
(Abb. 620) bei Peter SorgeSmelservnd Smidenm tV Krait Solms. 1585. Oer 1590 gesetzte Of en im Rie
sensaal der Wilhelmsburg in Schmalkalden, Thiiringen, zeigt eine Kreuzigungsszene (Hainaer Ar
be it), die einem Eifel-Nachschnitt (Abb. 819; 160011663) entspricht und die Verbreitung der Mo
deln bzw. Vorlagen belegt. 

Hierbei e rgibt sich fU r unseren Raum die Frage, warum vorrangig nur "oberhessische" Htiuen 
bekannt sind und die Exportbetriebe Lippo ldsberg (seit 1583), Knickhagen (1617-1666) und Vecker
hagen mil Tausenden von Of e n selbst in der beigelegten genauen Karte weder als Hiiuenreviere 
noch als Gebiet "Niederhessen" zu finden sind! AufS. 92 werden l ast Luppolt oder Konrad Luckeln 
So /dan zu Schreinern aus Treysa. dieser war jedoch nach Marburger Akten (Best. 133 d) Corl Luk
ke/n aus Korbach. Luppolt war neben Herb(en)er der einzige Soldschiller, der n icht aus Waldeck 
stammte, wie man den GroBraum Marsberg/Kurkoln (ALTE STAT, Stad tberge), Waldeck, Hai nal 
Hessen und die vorzuglichen Ene urn Adorfheute als kii nstlerische Einheil sehen mull. Oie neue
ren Forschungen von Kart Schafer zu den Hiittenteuten des 16. und 17. lahrhunderts (G BtW, 1984, 
S. 75- 102) die Monographie zu r Hiiue Veckerhagen 1666-1903 (Lotze, GhK Kasset, 1985) aber auch 
alte grundlegeDde Werke wie Wilhelm Wicks Supplementband XVI (ZHG, 1910) blieben unbe
rticksichtigt. 

Alfred Hock nennt in se ine m Beitrag zu den "Formbrettern" der Veckerhager Hti tle von 1680 
(JBH, 1980) zahlreiche Bild-Themen, denen v. d. Oriesch im KapitelIVaufimmerhin 432 Seiten 
nachgeht. Neben der Bremer Gattung gehorten zum Grundprogramm der Exporthutte an der Ober
weser der Jacob Brunnen, der Otberg, die Hochuit tU Cana. die Berhulia, das Gericht Salomon sowie 
ei D heraldisches Program m. 

Oie trad itionell mit Hessen-Kassel eng verbundenen Niede rlande waren neben Norddeutsch
land ein wichtiges Absatzgebiet fU r den niederhessischen Ofenplattengu6, und einige der nach 
ho llandischen Vorgaben ab Nr. 1069 dem Siegerland zugesc hriebenen Gu6werke konnen auch von 
H. G . Herber oder vom Bildschnitzer Carlo Jacob} von Vi/na aus der Littau stammen, der 1675176 
Formstecher tU Veckerhagen war. Oer Jacobsbrunnen (1668, Nr. 751) ist im Hauplmotiv mit der Sa
mari ap latte identisch, die in seh r ahnlichen Stucken wo hJ dem niederhessischen Meister Herbe r 
zugeschriebe n werden kann, e r wird beispieIsweise mil Sauerland? Waldeck ? e ingestuft, da wohl 
den Verfassern die Existenz eines Htittengebietes no rdlich von Oberhessen unbekannt ist. 

Sicherlich ist die Materie und Literaturl age ausgesprochen schwierig, daher ist der Band, trotz 
dieser Kritik aus der Sicht der jungeren Regionalforschung, im allge meinen und als reiche Fund
ste ll e zu empfehlen. Oer stark bezuschuBte und daher se hr preiswerte Band schl ieBt fU r all e am 
Montanwesen interessierten Samml er uDd Forscher Lucken im Umfeld der .. rheinischen Htitten". 

Sieg/'ried Lotu 

Oingeldein, Heinrich J., Stefan Arend und Roland Mulch (Hrsg.): Hessisches : Hans Frie
bertshauser zu m 60. Geburtstag. (Schriften der Unive rsitatsb ibliothek Marburg, 46.) Marburg, 
1989. 118 S. 

Die vorli ege nde Festschrift fU r den Marburger Dialektfo rscher Hans Friebertshause r wurde im 
Team von zwei seiner Mitarbeiter und einem GieBener Forschungskollegen herausgegeben und 
umfallt drei Aufsatze der Herausgeber sowie das umfangreiche Schrifttumverzeichnis des lubilars 
von 1954 bis 1989. 

Oer erste Beitrag vo n Oingeldein beschaftigt sich mit dem Mittelhessischen und soli ei nen 
Obe rblick iiber den diesbezUglichen Sland der Forschung sowie eine tu rze Slrukturbeschreibung, 
die sic h jedoch aufphonologische Parameterbeschriinkt, vermitteln . Zur Frage des Oialektgebrau
ches, die abschlie Bend aufgegrifTe D wird, iSI zu bemerken, daB eine slatistische Erhebu Dg millels 
Fragebogen innerhalb der Sprachgemeinschaft nur bedingt aussagef:ihig ist, da die Befragten nicht 
unbedingt wahrheitsgetreu an tworte n (Prestigefrage) und auch deren Selbsteinschatzung nicht 
immer ko rrekt sein muB. Eine direkte Feldstudie, bei der sich die Befragten in gewo hnter Umge
bu ng befinden und moglichst unkontrolliert glauben, ist sicherlich aufwendige r, letzlich aber aus
sagekriifliger . In diesem Zusammenhang sei aufdie Methode des amerikanischen Linguisten W. 
Labov hingewiesen, der fUr seine Untersuchung zur Aussprache des "r" in Mittel- und Endposition 
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an der amerikanischen OstkUste in groBen Kaufhausem die Verkaufer geziell nach Oegenstanden 
fragte, van denen er wu6te , daB sie irn 4. Stockwerk, also im "fourth floor"' , verkauft wurden . Es 
bleibt zu wUnschen, daB sich auch in unserem Sprachraurn diese Art der Feldstudie n fUr empiri
sche Untersuchungen durchsetzen wird. 

Die beiden folgenden AUfsiitze von Arend ( .. Bezeichnungen der narrischen Tage vor Ascher
mittwoch in Hessen") und Mulch ("Lexikalische Wohlhabenheit in der Mundan") befassen sich 
gezielt mit eng abgegrenzten Wortfeldem der AlItagssprache, wobei Uber die Art der Befragung 
nicht ausfUhrlich berichtet wird. Da die Quellenjedoch z. T. bis zu Beginn dieses Jahrhunderts zu
rUckdatieren, ist zu verrnuten, daB es sich urn unterschiedlichste Verfahren mUndlicher und 
schriftlicher Befragung handelt wie auch im Falle des Beitrages von Arend urn das Studium von Ar
chivurkunden. FUr den interessierten Laien bieten diese Wortfe ldanalysen eine unterhaltsame 
LektUre und Anregung, den eigenen Wortschatz zu Ube rpriife n und zu erweitem. 

AlIes in allem weicht diese .. Festschrift" ange nehm von den sonst bei diesen Anlassen publi
zierten Werken ab (keine endlos lange Gratulatorenliste, keine Selbstdarstellung der Autoren), 
handelt es sich doch urn ein ganz personliches Geschenk dieser flir einen van ihnen ganz ofTen
sichtlich sehr geschatzten Lehrer und Kollegen. Chrisrine Swoboda-K6rner 

Fischer, Roman: AschafTenburg im Mittelalter. - In : Studien zu r Geschichte der Stadt van den 
Anrangen bis zum Beginn der Neuzeit. AschafTenburg 1989, 418 S. 

Bereits 1984 war die Dissertati on des Autors fertiggestellt. FUnf Jahre sollte es noch dauern, bis 
sie nun endlich mit Hilfe des Geschichts- und Kunstvereins AschafTenburg und der Stadt selbst 
zum Druck gebracht werden konnte. Das geschieht in ei nem wahrhaft reprasentati ven Bande, der 
obendrein mit einem groLleren Abbildungsteil versehen isl. FUr die VerofTentlichung hat der Ver
fasser sein Werk Uberarbeitet, so daB alle wichtige Literatur, die zwi schenzeitlich erschienen ist, 
eingearbe itet werden konnte, das Buch sich also auf wissenschaftlich neuestem Stand befindet. 

Doch was wird dem Leser, der sich flir AschafTenburg interessiert, mit dieser umfangreichen 
Pu blikation geboten ? 

Fischers Arbeit reicht van der ersten Erwahnung AschafTenbu rgs bei dem Geographen von Ra
venna aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts bis zu dem unse ligen Bauernkrieg, oh ne sich allerd ings 
in jedem Falle genau an diese n Termin zu halte n. Wo es die Sachlage gebietet, etwa bei dem Ver
such, die Zahl der im Ort wohnenden Einwohner moglichstgenau zu erfassen, geht die Darstellung 
von Fall zu Fall ohne weiteres auch Uber die gesetzte O renze von 1525 hinaus. 

Die Untersuchung behande lt die Geschichte der Stadt AschafTenburg im Mittelalter, wobei der 
Akze nl auf "Stadl" Ii egl. Die Enlwicklung des wichtigen Koliegiatstiftes SI. Peter und Alexander 
wird dagegen nur am Rande berUhrt , obwohl der Verfasser mit Recht bemerkt, eine ge naue Tren
nu ng von Stifts- und Stadtgeschichte sei besonders fLi r die frOhe Zeit gar nicht moglich. Diese Fest
stellung gilt naturgemaB nicht nur ru r AschafTenburg., so ndern auch flir andere Stadte des geistli
chen Typs wie Fulda und Hersfeld, die freilich auf eine ganz andere Entstehungsgeschichte zu
riickblicken konnen als gerade der untersuchte Ort. Ein in diesem Zusamme nhang vorgesehenes 
Kapitel iiber das religiose und kulturelle Leben konnte le ider mangels ausreichender Vorarbeit 
nicht verwirklicht werden, wie Fische r in seinem Vorwort sch reibt, es hane wohl auch den Rahmen 
se iner Arbeit gesprengt. 

Was bleibt, ist mehr als genug und vermittelt Uberrasche nd e Erkenntnisse in Fi..ille, ohne daB es 
an dieser Stelle moglich ware, auf allzuviele Einzelheiten einzugehen. 

Da gibt es zunachst den obligaten chronologischen AbriB der Geschichte der Stadt und eine 
Darstellung ihrer wechselvollen rechtlichen und verwaltungsmaBigen Grundlagen . Fe rner be
trachtet Fischer mit der sicher gebotenen Vorsicht die Entwickl ung der Einwohnerschaft im unter
such ten Zeitraum, wobei allerdings die teilweise di..irflige Quellenlage den Ergebnissen enge Gren
zen setzt. EinigermaBe n ve rlaBliche Angaben i..iber die in der Stadt lebenden Bi..irger gibt es eben 
e rst im 16. Jahrhundert, ein Defu nd, derahnlich flir das Gebiet derehemaligen Landgrarschaft Hes
sen zutrifft. 

Interessant, daB : schon se hr frU h, bereits urn die Min e des 13. Jahrhunderts, eine feste Judenge
meinde nachzuweisen ist. Ihr Zusammenleben mit den ein heimischen Christen kann tro tz gele
gentliche r harter Unstimmigkeiten zwischen de n beiden Bevolke rungsgruppe n insgesamt gese hen 
nir das frUhe Minelalter recht zufriedenstellend genannt werden. Erst durch die grollen Judenve r
rolgungen des 14. Jah rhunderts wurde deren Lage nach und nach immer gedriickter, ein Ergebnis, 
das auch mit der Herausbildung und AbschlieBung der AschafTenbu rger Ziinfte zusammenhangt. 
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Wichtige Aufschlilsse uber die Vermogensverhiiltnisse der stiidtischen Einwohner in der fru
hen Neuzeit f6rderte Fischer mit Hilfe der Brandschatzung von 1553 zu Tage . Abgesehen davon, 
daB die groBe Zahl der keine Steuem zahlenden Armen von dieser QueUe naHirlich nicht erfaBt 
werden konnte, sondem nur die Zunfte und ihre Mitglieder aufgeflihrt werden, gibt es doch einen 
tiefen Einblick in die Sozialstruktur der BevOlkerung um die lahrhundertmitte. Erstaunliche Un
terschiede werden deutlich, die man in dieser Schiirfe gar nicht vermutet hatte. Sie zeigen aber, 
welche sozialen Spannungen zu dieser Zeit in der Burgerschaft vorhanden gewesen sein mussen, 
war das durchschnittliche Vermogen eines Kramers doch l3mal so hoch wie das eines Leinwebers, 
der allerdings sowieso der armsten der 14 vorhandenen Zunfte angehorte. Und damit nicht genug: 
Innerhalb der verschiedenen Berufsgruppen der Stadt gab es ebenfalls gewaltige Ungleichheiten 
an Geld und Besitz unter den Mitgliedern, denn trotz des bekanntenVersuchs, den Zunftgenossen 
mit Hilfe von festgesetzten Preisen und auferlegten Produktionsbeschriinkungen ein mBglichst si
cheres und gleiches Einkommen zu gewiihrleisten, betrug selbst in der Leineweberzunft das Ver
mogen des Reichsten das Zehnfache gegenuber dem des Armsten, und bei den anderen Zunften 
kann man noch groBere Unterschiede in der sozialen Lage der Meister feststellen. Dieses Ergebnis 
mahnt zur Vorsicht bei pauschalen Angaben uber die wirtschaftliche Situation stiidtischer Bevol
kerungsschichten in alter Zeit. 

Ahnlich interessant wie das Kapitel uber die BevOlkerung der Stadt Iiest sich der Abschnitl, der 
sich mit ihrem Wirtschaftsleben beschiiftigt. Hier werden die verschiedenen Aspekte untersucht, 
die flir ein mittelalterli ches Gemeinwesen unerliiBlich waren, soUte es sich zufriedenstellend ent
wickeln : Verkehr, Handel und Miirkte, das Handwerk mit seinen verschiedenen Berufsgruppen, 
das Geld- und Kreditwesen und naturlich die unverzichtbaren landwirtschaftlichen Grundlagen. 

Abgeschlossen wird der Band von einer Betrachtung, die sich mit dem Spannungsdreieck Stadt
gemeinde - Kollegiatstift- Landesherr (also dem Erzbischof von Mainz) auseinandersetzt. Das 
VerhlUtnis dieser drei Kriifte zueinander soUte flir die gesamte Geschichte Aschaffenburgs im Mit
telalter von groBter Bedeutung sein. Ein umfangreicher Anhang, der u. a. 52 Regesten wichtiger 
Urkunden von 1236 bis l300 enthiilt, vervoUstiindigt das Werk . AlIein 20 S. Text umfaBt das Schrift
turns- und Quellenverzeichnis. Es durfte fUr viele Heimatforsche r eine willkommene HHfe bei der 
Suche nach einschliigiger Literatur bedeuten. Ein Personen- und (gesondert davon) ein Ortsregi
ster erleichtern die Benutzung dieser vorbildlichen Arbeit ungemein . Waldemar Zillinger 

La u c k n er, Martin und Wolfgang W e i dl i ch (Hrsg.) : Sachsen : Kultur- und landesgeschichtliche 
Beitriige Uber die siichsischen Landschaften. Wurzburg : Verlag Weidlich, 1988. 412 Abb ., z. T. in 
Farbe. 

fm Erscheinungsjahr dieses hervorragenden Bildbandes konnte man noch nicht hofTen, daBje
der von uns e inmal problemlos all die abgebildeten Stiitten wUrde besuchen konnen. Als der Band 
zur Rezension vorlag, waren die Grenzen bereitsgeoffnet, und bei Erscheinen dieses ZHG-Bandes 
wird der 3. Oktober 1990 bereits als das historische Ereignis unseres Jahrhunde rts - zumindest in 
der Bundesrep ublik und der dann ehemaligen DDR - gefeiert werden . 

DaB dies von den He rausgebem ebenfalls nicht vorhergesehen wurde,liiBt bereits der Klappen
text ahnen, der diesen Band charakterisiert als "Erinnerung mr diejenigen, die dieses Land nicht 
mehr oder nur nUchtig kennen". 

Der Band gliedert sich nach den historischen Kreishauptmannschaften Dresden, Leipzig, Erz
gebirge, Vogtland und Siichsische Oberlausitz, die zunachst in einem umfangreichen Textteil hi
sto risch-geographisch, -kulturell und -okonomisch beschrieben werden und sodann in einem um
fassenden Bildteil dargestellt sind . 

Die Abbildungen selbst stammen teilweise noch aus der Vorkriegszeit und geben Zeugnis von 
der Liebe zur Region. Wahlen sie doch ganz bewuBt die Schonheiten aus, die derheutige DDR-Be
sucher hiiufig erst dann erkennt, wenn er sich darauf einliiBt, die Augen vor dem zu ve rschlieBen, 
was in der DDR als das moderne Bau programm einst gepriesen, heute in seiner Pl attenbauweiseje
doch als das Be ispiel fUr verfehlte Baupolitik erkannt wird (z. B. S. 197, hier sanft als Neubauwoh
nungen bezeichnet), und sie zu offnen fUr eine Atmosphiire in Deutschland, die spatestens seit 
dem Ende der mnfziger Jahre in der Bundesrepublik verlorengegangen ist. Hier gilt es, die Fehler 
der Vergangenheit nicht zu wiederholen. 

Dieser Band bietet uns alien Gelegenheit, einen Teil einer verlorengeglaubten Heimat wieder
zuerleben und dafUr tu sorgen, daB auch nachfolgende Generationen noch die Vergangenheit 
schii tzen und bewahren konnen. Chrisline Swoboda-K6rner 
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Lothar N i tsc he , Sieglinde N i t sc he , Volker Lu ca n : Flora des Kasseler Raumes. Teilll- Atlas. 
Naturschutz in Nordhessen Sonderheft 5. Kassel 1990. 

Nach Erscheinen van Teil I der F lo ra des Kasseler Raumes (1988) liegt seit Sommer 1990 - in 
Fachkreisen schon ungeduldig erwartet - der als Atlas konzipierte TeillI der Flora vor. 

Oieser Atlas dokumentiert - basierend auf der vorwiegend in den Jahren 1983 bis 1986 unter
nommenen Feldarbeit und der Auswertung van Fundangaben aus der flo ristischen Lite ratur ilber 
den Kasseler Raum - das Vo rkommen van 1308 Arten im no rdhessische n Raum in Form vo n 
Punktrasterfeldern, wobei eine Rasterfeldeinheit %6 MeBtischblau umfaBt, somit also ein Raster
punkt das Vorkommeo einer Art in einer 2,3 km] groBen Fliiche angibt. 

Die Herausgeber lassen esjedoch nicht mit einer bloBen Prasentation der Verbreitungskarten 
bewenden. Urn zu einem besseren Verstindnis der Pflanzenverbreitung zu ko mmen, werden im 
Vorspann wichtige und gut gebU ndelte Informatio nen ilber das Untersuchungsgebiet und ilber 
entscheidende Umweltfaktoren gegeben. So sind z. B. aus Karten die Verteilung der Hohenschich
ten und der Waldflachen, aber auch die Niederschlagsve rhaitnisse und die Art des anstehenden 
Ausgangsgesteines abzulesen. 

Weitere Kapitel beschaftigen sich mit den geologischen und den Bodenverhaltnissen, derpfl an
zengeographischen Lage, den Standortbedingungen usw. Sehr niltzlich ist auch die Obersicht ilber 
die Naturriiume mil einer vollstiindigen Angabe der Natu rschutzgebiete. Ein etwas umfangreiche
res Kapitel ist der Au swe rtung der flori stischen Kartierung gewidmel (Gesamtartenzahl , Haufig· 
keit, allgemein verbreitete und verscho llene Arten, Neufunde usw.). Eine geologische Karte run· 
det den Band ab. 

Insgesamt liegt somit ein sehr gelungenes Werk vor. Oer Atlas wird fUr alle, die sich als Botani· 
keroder als naturkundlich engagierte Laien mitderheimischen Pflanzenwelt befassen , eine unent· 
behrliche Arbeitsgrundlage sein , sei es, urn das Verbreitungsbild einzelner Arten zu vervoll stiindi· 
gen und zu verfeinern od er einfach auch nur das Vorkommen einer Art im Gebiet festzuhalten. 

Heiner Ehls 

Rad ke, Anna Elisabeth : Mein Marburger Ho raz. Marburg : Hitzeroth 1990 (Marburger Oruck, 
Bd. 4), 120 S., karton;.rt ( ISBN 3-89398-006-7). 

Bereits der Titel des Buches laBt eine personliche, ja geradezu eigenwillige Sicht Horaz'scher 
Dichtung erwarten. Die Lektilre bestatigt diesen Eindru ck, insbesondere das BemUhen der Auto· 
rin, sich in Wortwahl, Rhythmus und Betonung des appelativen Charakters der Texte von den tra· 
ditionellen Obersetzungen abzuheben und die antike Vorlage dem Publikum von heute in einem 
zeitgemiiBen Gewande zu prasentieren. Gerade urn dem letztgenannten Anliegen gerecht zu wer
den, aktu alisiert sie politische und personliche Anspielungen des Auto rs, ersetzt literarische An· 
kliinge bei Horaz dUTCh solche ihrer Gegenwart und vermeidet die Konfro ntation des Lesers mit 
der komplexen antiken Mythologie, indem sie - ahnlich wie in der Bibelexegese - die im Original 
geb rauchten Bilder und Verweise fUr die Zeit Ubersetzt. 

Oabei gehl sie bewuBt das Risiko ein, von spiiteren Lesern wegen der Schnellebigkeit de r fU r sie 
aktueUen Vergleiche und Aussagen nicht mehr verstanden zu werden . Im ilbrigen wendet sie die 
Methode der Entmythologisierung ni cht konsequent an, sondem vermischt gelegentlich (z. B. III . 
9,1. Fassu ng) antike Mythologie mit Aktuellem. Problematisch erscheint auch die Beliebigkeit 
mancher Obersetzungen (z. B. 11123 ; IV 3), die selbst fUr den geUbten Latinisten mit der Vorlage 
nichts bzw. nur sehr wenig gemeinsam haben. 

Trotz dieser Einschriinkungen kann man das Experiment der Autorin als gelungen betrachten. 
Es ilberzeugen u. a. die erfrischende Sprache, die aktuelle Umsetzung und di e beim Leser Betrof· 
fenheit auslosende Oarstellung. Die Auswahl der Texte nach ihrem geringen Umfang und ihrer 
zeitlosen Thematik (z. B. Liebe, Tod, Vergiinglichkeit van Ruhm) erleichtert es dem Publikum zu· 
siitzlich, sich mit dieser Art von Lyrik. auseinanderzusetzen. Aloysius Amann 

333 


	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333

