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Lurker, Man/red (Hrsg.): Worterbuch der Symbolik . Stuttgart: Kroner 1979 (Kroners 
Taschenausgabe Bd. 464); 686 Seiten; Leinen ; 34,-DM 

Das Lexikon, im Rahmen der gut eingefiihrten Kroner·Taschenausgaben mit ihren vielzah
ligen .,Worterbuchern" erschienen , bietet von 51 meist namhahen Wissenschaftlem auBerst 
verschiedener Fachdisziplinen erstellte Artikelzur Nutzung und Deutung von Symbolen. Die 
Bandbreite reicht inhaltlich von den Naturvolkem zu den Hochkulturen , sie bezieht abendlan
dische wie orientalische Symbole ebenso ein wie Marchen, Traume, Einzelpersonen (vgl. z.B. 
Mozart , Goethe, Beethoven u.a .), Lebensau8erungen (Fruchtbarkeit, Krankheit etc .) uod 
namhahe Symbolforscher. Gegenwartsnahe Fragestellungen (Symbole in der Kinderzeich· 
nung, politische Symbole unserer Zeit, Werbung, etc.) machen deutlich, da8 das Lexikon 
nicht nur Vergangenes zu entschlusseln helfen will. 

Die einzelnen Lemmata sind in ihrer vollzogenen Setzung einsichtig und solcherart durch 
die ErUiuterungen legitimiert ; manchmal scheint es jedoch unsicher , ob Benutzer bestimmte 
Sachverhalte gerade unter diesen Stichwortern suchen (vgl . z.B . " Henge·Denkmaler", " Rei8-
zeichen", "Trickster", "Strukturalismus") oder ob sie auf der Suche nach anderen Begriffen 
nicht eher zufallig auf Interssantes stoGen werden (z.B. auf .. mittelalterliche Musik" statt auf 
das nicht aufgenommene ,.Mittelalter"; bei den meisten Lemmata finden sich beigegebene 
Attribute nachgestellt .) . 

Abhangigkeiten von der Vorgabe durch andere Wissenschaftsbereiche werden deutlich, 
wenn z.B. das Stichwort .. Van Gogh" breite Darstellung findet, .,Rembrandt" dagegen fehlt, 
oder wenn z.B. die breite Symbol palette der nEiszeitkunst" des ,.Cro-Magnon-Menschen" 
unter keinem der Stichworter auftaucht, sondem unter "Fels- und Hohlenbilder" zusammen 
mit - zeitlich und raumlich entfernten - rein technischen Parallelen abgehandelt wird . 

Die Einzeltexte referieren in praziser Kurze den betreffenden Forschungsstand aus der Per
spektive der Einzeldisziplinen, machen durch Querverweise die inneren Bezuge deutlich und 
geben Hinweise auf die derzeit wissenschaftsbestimmende Sekundarlileratur. Die Unter
schiedlichkeit der Diklion und der Breite der Artikel ist Spiegel der verschiedenen geistigen 
Herkunft ihrer Verfasser ; auf nHarmonisierung" wurde . so das Bekenntnis des Herausgehers, 
bewu8t verzichlet , urn die in den verschiedenen Artikeln zum Ausdruck kommenden Unter
schiede der Lehrmeinungen uod wissenschaftlichen Methoden nicht zu verwischen . 

Wohl, weil es cin Worterbuch der Symbolik , nicht der Symbole ist, verzichtet der Band auf 
selbstandige Stichworter zu einzelnen Symbolen (z.B. zu Rose, Baum, See, Dreieck, Puppe. 
Becher. etc .) . Die beigegebene Begnindung, man habe "den Rahmen dieses Worterbuches 
nicht sprengen" wollen , ist als Argument gegen die solcherart eingeschrlinkte Nutzbarkeit des 
Nachschlagewerkes reichlich lahm . 

Als Kompensation ist allerdings ein besonderes Verzeichnisder unter anderen Stichwortern 
genannten Symbole, Attribute und Motive beigegeben , so da8 der Mangelleilweise iiberwun
den wird . 

Das .. absolut neuartige Worterbuch" (Verlagswerbung auf Waschzettel) verdient alle Auf
merksamkeit ; es gehort in die Reihe der anderen unverzichtbaren Nachschlagegewerke dieser 
Reihe mit demallerdingshoherenAnspruch. beivielseitiger Orientierung interdisziplinares 
Neuland beschritten zu haben. Der entschuldigende Hinweis des Herausgebers, er habe mil 
diesem Lexikon lediglich .. das kleinste Licht" anzunden wollen . stall mit anderen sich ., uber 
Dunkelheit zu beklagen" , ist reinstes fishing for compliments. He/mul 8urmt!isl~r 

von Koenigswald, Wigharl l Hahn , Joachim : Jagdtiere und Jager der Eiszeit. Fossilien und 
Bildwerke. Stuttgart: Konrad Theiss 1981; 100 Seiten ; Leinen. 

Der hier angezeigte Band iSI die von dem Palaontologen und Geologen Wighart von Koe
nigswald , Kustos am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt, und dem Archaologen 
Joachim Hahn, Wissenschaftler am Institut fOr Urgeschichte der Universitat Tubingen, anla8-
lich einer Sonderausstellung in Darmstadt erarbeitete Begleitschrih, hier in Buchform neu 
vorgelegt. 

Bei fiuchtiger Durchsicht scheint er sich nur wenig von anderen Publikationen ahnlicher 
Thematik zu unlerscheiden, die in den letzten zwei lahrzehnten das deulliche Interesse an den 
Anfangen der Menschheitsgeschichte zu befriedigen such ten . Die zeitliche Abgrenzung, die 
Erorterung der ,.Okologischen Verhiiltnisse wahrend der letzten Kaltzeit" (5 . 15 f.) SQwie die 
Darstellung besonders des Cro-Magnon-Menschen (mit dem sich das Buch hauptsachlich 
beschaftigt) , seiner Lebensbedingungen und seiner Kunst (S . 18-39) und zuletzt - und hier 
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schwerpunktmaBig - seiner Jagdtiere (S. 40-93) - das sind gelaufige Oiffenzierungen des 
Themas. Neu an diesem Band und erfreulich konsequent in der Ourchfuhrung in Wert und 
Bild ist jedoch das bestandige Bemuhen, das Gebundensein des eiszeitlichen Menschen an 
seine Jagdtiere und deren kaum zu iiberschatzenden Einflu8 auf sein Oenken und Handeln in 
Waffentechnik, Jagdausubung, mylhologische Vorstellungen, Brauchtum und Kunst zu ver
deutlichen . Oer Untertitel des Bandes - "Fossiiien und Bildwerke" - bezeichnet das Vorge
hen der Autoren , die - soweit das iiberhaupt moglich ist - den fossilien Zeugnissen derTiere 
die vom Eiszeitkiinstler geschaffenen Ab-Bildungen gegeniiberstellen, und die dabei durch 
die Exaktheit der anatomischen Kenntnisse des ero-Magnon von seinen Jagdtieren und durch 
sein Empfinden fUr Proportionen immer wieder zu uberraschen vermogen. 

Diese die Fachgrenzen uberwindende Kooperation zweier Wissenschaftler aus Nachbardis
ziplinen hat einen sehr empfehlenswerten, weil gut lesbaren und auBerst sinnvoll und 
geschickt iIIustrierten Band entstehen lassen . Helmul Burmeisrer 

Vollmer, Franz x.; Oer Traum von der Freiheit. Vormarz und 48er Revolution in Siiddeutsch
land in zeitgenbssischen Bildern. (TheiB-Verlag), Stuttgart 1983, 480 S. 

Oas vorliegende Buch ist keine Geschichre der Revolution im herkommlichen Sinne, in dem 
sozial- , wirtschafts- und ideengeschichtliche Elemente in chronologischer Abfolge oder syste
matisch kombiniert werden, sondern eine Art Erganzungsband, in dem das verzweigte politi
sche Geschehen aus der Perspektive der fruhen visuellen "Propagandamittel", - erinnert sei 
an die Oruckgraphik, die Karikatur,Federzeichnung, das Schlachtengemalde , - dem neuzeil
lichen Leser vor Augen gefUhrt werden soil . Lobenswert erscheint die sparsame Verwendung 
des Portdits, die Konzentration des Verfassers auf die Verwendung von authentischem Mate
rial , d. h. auch der Wiedergabe von Gedichten , Spottliedem, offentlichen Aufrufen etc. Zum 
besseren Verstandnis vieler Bilder und Ookumente dient der durchlaufende Text, in dem der 
Verfasser auch die allgemeinen Zusammenhange kurz und bundig bewuBt machen kann . Dem 
Rezensenten erscheint es wiinschenswert , bei einer Neuauflage des Buches einige Bilder in 
Farbe reproduzieren zu iassen, z. B. Nr. 68 , 85 , 92,113, 119, wodurch sicherlich die Attrakti
vitat dieses guten Buches beim Publikum steigen konnte! Oas Personen- und Ortsregister (S . 
474 - 480) sowie das Literatur- und Quellenverzeichnis (S.471 - 473) bilden fUr den Leser nutz
liche Hilfen . Eine .,lIIustrierte Geschichte der deutschen Revolution 1848149" erschien zuletzt 
Anno 1973 in Berlin (Ost) . Die Bildwiedergabe ist in Vollmers Werk in den meisten Fallen von 
8uter Qualitat. 

Oer Verfasser ordnet seine Bilder und Dokumente sowie die iiberschaubaren Kartenskiz
zen drei groBen Sachbereichen zu , die in sich chronologisch geordnet sind: 1. Von den Marz
aufstanden bis zum Hohepunkt des Paulskirchenparlaments. 2. Vom Sommer 1848 bis zum 
Fruhjahr 1849: zwischen " Reaktion" und "Zweiter Revolution". 3. Sommer 1849: Oer Traum 
der Freiheit zerbricht. Oer letzte Teil zeigt uns den Beginn , Verlauf und den Niedergang der 
.. demokratischen Rebellion" in der Pfalz, am Neckar und in Nordbaden. Die Linke. eine 
demokratisch-republikanische Sammlungsbewegung ohne graBe Organisation, oh ne einheit
liche Armee und nation ale Fuhrung wagt den Aufruf zur Anwendung vcn Waffengewalt 
gegen die bestehenden , aristokratisch geleiteten Staatsgewalten , alien voran Osterreich und 
PreuBen. Oer groBe Konflikt zwischen "Oemo kratie und Absolutismus" (S. 359) wird milita
risch entschieden! In der Karikatur leidet der deutsche Michel an "Magenverstimmung" und 
speit aus : Versammlungsrecht , Volksbewaffnung, Pressefreiheit , Volkssouveranitat. (S . 448) 

Volker Petri 

Fiedler, Lurz (Hrsg.): Altsteinzeitliche Fundplatze in Hessen. Mit Beitragen von Gerhard 
Bosinski , Lutz Fiedler und Herbert Kriiger. Wiesbaden: Landesamt fur Denkmalpflege 1977; 
96 Seiten, broschiert (Fuhrer zur hessischen Vor- und Friihgeschichte 2) 

Oer verdienstvolle kleine Band bietet die alle Ergebnisse zusammenfassende Bestandsauf
nahme aller bekannten, weil publizierten hessischen Fundplatze der Altsteinzeit. Oer 
"Beschreibung des Fundstoffes" (S . 20-25) und seiner zeitlichen und formenkundlichen Glie
derung (S . 26-34) folgt in ausfUhrlicher Einzelwurdigung der "Katalog wichtiger Fundplatze 
und Fundgebiete" (S. 35-80) ; ein "Abri8 der Forschungsgeschichte" (S . 13-19) ist vorange
stelJt. 
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Ein Glossar wichtiger Fachausdriicke (S. 83·86) und ein rd. 120Tilel umfassendes Literatur· 
... erzeichnis sind beigegeben und machen deutlich, da8 die drei Milarbeiter aJs Leser nicht pri· 
mar den Fachwissenschafller sondern eher den interessierten Laien , wie er uns z.B. in den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern der DenkmalpOege begegnet, im Blick haben. Da8 es diesem 
... aJlgcmein ... erstandlichen Fiihrer" (soder Landesarchaologe Frilz·RudoIr Hermann in seinem 
Vorwort) dennoch nicht an sauberer Wissenschaftlichkeit gebricht, mu8 nicht besonders her
... orgehoben werden. 

Da es angesichts der gr08raumigen Wanderbewegungen jener altsteinzeitlichen lager und 
Sammler keine typischen ,..hessischen" Funde I Befunde gibt , iSI das bisher bekannte Material 
einzubetten in raumlich ausgreifende iiberregionaJe Beziige. Erganzungen der aus hessischen 
Funden gewonnenen Erkenntnisse selbst durch in weit entfernten Regionen erarbeitetes Wis· 
sen sind legitim, ja notig angesichts der keinesweg gleichma8ig in dem bekannten Fundmale· 
rial vertrelenen Epochen und Geratetypen und der ofl schweren Zuweisbarkeit ... on Einzel· 
funden . Die ... orliegenden hessischen Ergebnisse sind dabei nicht mehr als eine Momentauf
nahme. Zwar sind gewisse Grundlinien (z.B . Verteilung der Fundbereiche, Gesteins ... erwen· 
dung) erkennbar, die sparsam gekennzeichnete Karte Hessens (S. 21) und die mit Fundpunk· 
ten iibersate Fritzlars (S . 63) machen jedoch gemeinsam deutlich , da8 - sieht man ... on ubera)) 
im Lande moglichen Zufallsfunden (an der Oberflache, bei Notbergungen) ab - die bisheri
gen Erkenntnisse unmittelbar zusammenhangen mit dem Tatigwerden einzelner Forscher und 
archaologischer Arbeitsgemeinschaften . 

Was wu8te man vom Ziegenhainer Raum ohnedie Tatigkeit AdoIr Luttrops, was uber Fritz· 
Jars Umgebung ohne die dortige, dem Museum Iuarbeitende Gruppe interessierter 
, Laien"(?) ? 

Die Karte ,.Hessen" (S. 21) erlaubt die Vermutung, da8 die Randzonen des Kasseler Bek· 
kens , das Flu8system ... on Fulda, Werra und Weser und jenes von Esse und Diemel weitere 
polenlielle Fundbereiche sind, Iumalletzteres mit seinen Kieselschiefem der Diemel und dem 
Quarzit des Reinhardswald·Vorlandes und seinen verbreiteten Hornstein ... orkommen rciches 
Rohmaterial geliefert haben konnte . Hier bleibt der aufmerksamen Beobachtung, der Fundsi· 
cherung (und Fundmeldung!!) ein weites Arbeitsgebiet. Auf die Ansprachen moglicher Mitar
beiter rielt mithin auch der vorliegende Band, derdurch die Klarheit seines wissenschaftlichen 
Aufbaus, durch seine ... erstandliche Sprache und durch die Genauigkeit seiner Karten- und 
Geratezeichnungen urn Interessenten fUr diese ja keineswegs sprOde Materie wirbt. Fur den 
Herausgeber Lutz Fiedler, inzwischen vom in Kassel residierenden Museumspfleger zum 
Stellvertreter des Landesarchiiologen in Marburg geworden, ist der Erfolg seiner Bemuhun
gen IU erhoffen . 

Eine bessere Qualitat besonders der Fundplatzphotos und ein Ortsregister waren fUr eine 
spate re Auflage wunschenswert. Helmut Burmeister 

Baatz, Dietwul/ und Herma"", Fritz-RudolJ: Die Romer in Hessen. Konrad Theiss· Verlag. 
Stuttgart 1982, 532 S. mit zahlr. Abb. Leinen, 68.·DM 

Vor etwa 2000 Jahren besetzten die R6mer fur rund zwei Jahrhunderte den Sudwesten unse
res heutigen Hessenlandes und entfalteten hier ein vielgestahiges Leben , das durch die I1berle· 
gene Kultur des Mittelmeerraumes gepragt war. Es handelte sich bei dem besetzten Gebiet 
zwa .. nur um einen kleinen Teil der Provinz Germania superior , aber dieser war als Grenzland 
im Spannungsreld zwischen Romern und Germanen ... on gro6er Bedeutung. Das zeigt sich an 
der beachtlichen Machtkonzentration in diesem Raum . Politische Vorgange, Kriegshandlun
gen und Denkwl1rdigkeiten fanden reges Interesse bei romischen Schriftstellern und Histori
kern . Fuhrende Verwaltungsbeamte, hohe MiIitars und Angeh6rige des Kaiserhauses hatten 
fUr kl1rzere oder langere Zeit hier ihren Wirkungskreis, 

Wollte man sich bisher uber die Verhaltnisse in damaliger Zeit und iiber die Ergebnisse der 
archiiologischen Forschung unterrichten , mu8te man seine Informationen muhsam zusam
mensuchen. Das vorliegende Sachbuch ... ereinfacht diese Suche erheblich . In einem ersten 
Teil (S . 1 bis 224) erfiihrt der Leser die Entwicklung und den neuesten Stand der archaologi· 
schen Forschung in Hessen . Er bekommt dann cin anschauliches Bild der romischen Grenz
landpolitik ... on der Zeit der Besetzung (etwa 10 .... Chr.) bis Ium Ende der romischen Herr
schaft im rechtsrheinischen Gebiet (Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts) , uber 
das Heer, dessen Gliederung, Ausrustung und Kampfesweise , ferner iiber Rechts ... erhalt
nisse, Civitates, ilber Wirtschaft und Verkehr , Technik, uber das tiigliche Leben , das Essen, 
die Zeitrechnung, Geld und Steuern usw. usw. Ein hervorragender Einfilhrungs· bzw. Wie· 
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derholungskurs in romische(r) Geschichte. Hier werden auch die zahllosen Einflusse deutlich , 
die die Romer auf Lebensbereiche unserer germanischen Vorfahren hatten (technische Neue
rungen im Bauwesen, Stra8en- und Bruckenbau, in der Landwirtschaft usf.). In einem zwei
ten, dem topographischen Teil (SS. 225 bis 506) werden alle heute in dem Berichtsraum 
bekannten Grabungsstatten, Gelandedenkmaler und Museumsschatze alphabetisch von 
Adolfseck bis Zullenstein, von der Wetterau bis zum Odenwald aufgefiihrt, d.h. man ist, urn 
das Bild abzurunden, fiber den hessischen Raum hinausgegangen. Mit diesem Teil kann man 
sich an hand der Ortsbeschreibungen, die reich mit Karten, Rekonstruktionszeichnungen und 
Fotos versehen sind , genau unterrichten, wo was zu finden und wie es zu erreichen ist und 
gelangt so leicht zu den Oberresten von Gutshofen , Kastellen , Wachtfirmen, Thermen usw. 
und zu den in Museen aufgestellten Funden, die das Bild erganzen. Man konnte sogar nach 
den Karten den Limes erwandern. 

Oer dritte TeiJ bringl neben einer Zeittafel eine TafeJ mil den Regierungsjahren der Kaiser 
von 30 v.Ch. bis 423 n.Chr., ein reichhaltiges Literaturverzeichnis, ein Glossar und Orts-Sach
und Personenregister. Man muB also nichl immerzu anderweitig nachschlagen. Der Band ist 
sehr reich bebildert mil (meisl farbigen) Luftaufnahmen , Fotos der Grabungsslatten und ihrer 
jeweils wichtigsten Funde. 

Ziel der Herausgeber und ihrer Mitarbeiter - es handelt sich urn namhafte Wissenschaftler, 
die selbst an den Grabungen beteiligt waren - war es (wie in anderen Veroffentlichungen' des 
Verlages , so "Die Romer in Baden-Wfirttemberg" , " Die Kelten in Baden-Wiirttemberg", 
demnachsl .,Die Romer in Nordrhein-Westfalen") in verstandlicher Form einen OberbJick 
fiber die romische Epoche im hessischen Raum zu geben . Das ist vollauf gelungen. Man kann 
den Band nur weiterempfehlen , er soUte im Besitz jedes historisch Interessierten sein. 

Wilhelm Engelbach 

Wolf!, FrilZ: Luther in Marburg. 
Verlag Trautvetter & Fischer Nachf. Marburg 1983 (Marburger Reihe 19); broschiert. 

Das hessische Staatsarchiv Marburg unterzog sich der verdienstvollen Aufgabe, im Luther
jabr 1983 die Beziehungen des Reformators zur Landgrafschaft Hessen-Kasselzu dokumen
tieren. Andere Institutionen in der Lutherstadt Marburg haben des JubiHiums zum 500. 
Geburtstag Martin Luthers nicht gedacht. 

Die Ausstellung von Archivalien zum Thema "Luther in Marburg" war vom 21.10. - 1.12. 
1983 in den Raumen des Marburger Archivs zu sehen. Zusammengestellt wurde sie von Ober
archivrat Dr. Fritz Wolff, der ubrigens an anderer Stelle eine hervorragende Arbeit fiber die 
Luther-Gedenkfeiern in Hessen veroffentlichte (G.E. Th. Bezzenberger u. K. Dienst: Luther 
in Hessen . Kassel u. Ffm. 1983, S. 71-90). Wolff hat die Ausstellung mit gediegener Sach
kenntnis vorbereitet und gestaltet . 

Von ihm stammt auch das schmale -Ieider nur spiirlich iIIustrierte- Katalog-Biindchen , das 
nach Abbau der Ausstellung seine Bedeutung behalten wird. Neben der Beschreibung der 
ausgestellten Dokumente gibt der Verfasser historische Oberblicke, die chronologisch geord
net sind. Dabei stehen die Beziehungen Luthers zu Hessen im Vordergrund. Besonders wich
tig sind die Kapitel , die die Einfiihrung der Reformation in Hessen, das Marburger Religions
gesprach von 1529 und Luthers Stellung zur Doppelehe Landgraf Philipps enthalten (durch 
das Eingehen der Ehe mit Margarete von der Sale wurde Landgraf Philipp ein "Verwandter" 
Luthers) . 

In einem Anhang des Katalogs hat Wolff in kurzen Regesten alle Briefe von und an Luther 
zusammengestellt, die sich im Staatsarchiv Marburg befinden. AlJein 24 eigenhandige Luther
briefe liegen im Marburger Archiv, das nach der Staatsbibliothek in Hamburg den umfang
reichsten Bestand von Luther- Autographen in der Bundesrepublik besitzt. Wenngleich alle 
Marburger Lutherbriefe in der Weimarer Ausgabe veroffentlicht worden sind . hat das von 
Wolff erstellte Verzeichnis als zusammenfassende orientierungshilfe eine wichtige Aufgabe. 

Jochen Desel 

Repertorium der Kirchenvisitationsakten aus dem 16. und 17. Jahrhundert in Archiven der 
Bundesrepublik Deutschland, hrsg . von Ernst Waiter Zeeden in Verbindung mit Peter Thad
daus Lang ... -Stuttgart: Klett-Cotta. Bd . I. Hessen , hrsg. von Christa Reinhardt und Helga 
Schnabel-SchUle . 1982 

Schon beim Ofichtigen Durchbliittern des Repertoriums wird deutlich , welche bisher nur 
schwer zugangliche Stoffiille mit diesem Band einer breiteren Forschung erschlossen wurde . 
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Die Bearbeiter werteten die Staatsarchive Wiesbaden , Darmstadt, Marburg und das Staatsar
chiv Munster fur ihr Vorhaben aus , dazu das fiirstlich Ysenburgische Archiv Budingen und die 
Archivalien des Dommuseums in Fulda , Damit gelang es, flachendeckend aUe ehemaligen 
hessischen Territorien zu erfassen und einen Oberblick uber die vorhandenen Visitationsak
ten zu schaffen, den es so vorher noch nicht gegeben hat. 

Ernst Waiter Zeeden weist in seinem Vorwort zu dem auf sieben Bande veranschlagten 
Gesamtrepertorium der bundesdeutschen Kirchenvisitationsakten nachdriicldich auf die 
Bedeutung dieser Edition hin. Die Reformation habe das aite Instrument der Visitation wie
der zu frischem Leben erweckt und sich ihrer bedienl , urn das Kirchenwesen neu zu ordnen . 
Infolgedessen seien die erhaltenen Berichte t1ber stallgefundene Visitationen eine QueUe 
ersten Ranges, die besonders uber den Gang der Konfessionsbildung in den einzelnen Territo
rien Einblick gewahre . Doch gehe es hier nicht nur urn die Kirchen und ihre Verfassungsge
schichte, sondern je nach Fragestellung konnten sich auch andere Wissenschaften mil Gewinn 
dieser Unterlagen bedienen. 

Dem kann nur zugestimmt werden, sobald man sich dem Repertorium selbst zuwendet und 
das dargcbotcne Material iiberpriift. Ein sinnreich erdachter Fragenkatalog schlusselt die 
erfaBten Dokumente sowohl formal als auch inhaltlich auf. soweit sie aus dem 16. lahrhun
dert, dem eigentlichen Schwerpunkt der Edition , stammen. Die Akten des 17. lahrhunderts 
konnten dagegen meist nur formal bearbeitet werden, was zwar aus okonomischen Griinden 
(im weitesten Sinne!) verstandlich erscheint , aber trotzdem bedauert werden muB. 

Als Ergebnis der umfassenden Bestandsaufnahme aller hessischen Kirchenvisitationsakten 
kam ein Werk zustande, das dem interessierteo Forscher viele Hilfen gibt. Fast mt1helos kann 
der Senutzer jetzt feststellen , ob und wie weit eine Akte fUr seine Arbeit etwas herzugeben 
verspricht, ein nicht zu unterschatzender Vorteil , wenn man bedenkt, wie viele Archivalien 
mil manchmal recht hohem Zeitaufwand durchgesehen werden miissen , will man bei einem 
bestimmten Problem mndig werden. 

Sicher wird das Repertorium in erster Linie dem Kirchenhistoriker dienen. Doch neben 
anderen von Zeeden mit Recht erwiihnten Wissenschaften scheint es im h6chsten Grade auch 
fur die Regionalgeschichte von Bedeutung zu sein . Ein Blick in das rund 100 Seiten umfas
sende Ortsregister zeigt das zur Gent1ge. Ergiinzt wird es vcn einem Personen- und Sachregi
ster und dem Verzeichnis der gebrauchten Hilfsmittel. Bei der Bedeutung schon des ersten 
Bandes Hessen kann man nur wt1nschen , daB das Gesamtwerk rasch vorankommt, der Wis
senschaft zu Nutz und Frommen. Wa/demar Zillinger 

Atwood, Rodney: The Hessians . Mercenaries from Hessen-Kassel in the American Revolu
tion . Cambridge University Press , 1980. 292 S. , 6 Karten 

,. Von der Parteiengunst und HaB verwirrt", schwankt nicht nur das .,Charakterbild" einzel
ner PersOnlichkeiten in der Geschichte . Schiller Mite gleiches auch von der Beurteilung der 
Aktionen von Staatsregierungen sagen konnen, und er hiine dabei die Moglichkeit gehabt , als 
exemplarischem Fall auf den .,Soldatenhandel" deutscher Fursten im 17. und 18. lahrhundert 
hinzuweisen , hier aber wiederum auf dessen vor alien anderen spektakuliir gewordenes Vor
kommnis : die Truppcnvermietung Hessen-Kassels an GroBbritannien im Amerikanischen 
Unabhangigkeitskriege. Gerade an diesem Ereignis haben sich leidenschaftliche Auseinan
derretzungen zwischen den .,Parteien" mehr liberaler oder mehr konservaliver Richtung ent
zOndet , und sie sind, seit sie mit dem Beginn und wiihrend des Verlaufs dieses Krieges entstan
den , bis zum heutigen Tage nicht zu Ende ausgetragen. Dies zcigte sich deutlich , als im 
Zusammenhang mit den Jubil.iiumsfeiern anHiBlich des 200-jiihrigen Bestehens der Vereinig
ten Staaten im lahre 1976 in der ganzen freien Welt der Erinnerung an den Krieg, in dcm die 
Amerikaner ihrc Unabhiingigkeitserklarung verteidigen und durchsetzen muBten, sich neu 
belebte . 

Wenn nun flammende Kontroversen zwischen Anhangern verschiedener politischer Denk
systeme im Zusammenhang mit jenem Ereignis bestehen und sogar in breile Massen politisch 
Mitdenkender hineingetragen worden sind, so sollte man meinen. daB historisch verlaBliche 
Informationsmoglichkeiten t1ber die einschlagigen Fakten und Oaten und uber die wesentli
chen Entscheidungen und Vorgiinge , die mil ihm verbunden sind , in FOlie vorhanden seien. 
Aber dies ist nun durchaus nicht der Fall . Es ist vielmehr bezeichnend, daB man dcm 1976 wie
der besonders lebhaft gewordenen allgemeinen Interesse in Deutschland nicht andersentspre
chen konnte als mit einem unveriinderten Nachdruck einer Gesamtdarstellung der Vorgiinge 
urn die "deutschen HUlfstruppen im nordamerikanischen Befreiungskriege", die von Max von 
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Eelking im lahre 1863 beschrieben wurde. 1974 war von Philipp Loschs .. Soldatenhandel" ein 
Reprint veranstaltet worden , einem verdienstvollen Werk aus dem lahre 1933, das aber weni
ger Beschreibung als eher ein Arsenal von Argumenten und Fakten im Meinungsstreit sein 
will . Innerhalb einer kaum ubersehbaren Zahl von Publikationen in englischer und deutscher 
Sprache zum amerikanischcn Unabhangigkeitskrieg, in denen auch der deutschen Hilfstrup
pen Englands Erwiihnung gcschieht, unter mehreren kleineren Arbeiten , die sich mit den 
Hilfstruppen unter besonderen Aspekten beschattigen, gibt es tatsachlich kaum Darstellun
gen , die das gesamte Phiinomen in I1bersichtlicher , anschaulicher, wissenschaftlich verlaGli
cher und bewuBte Tendenz vermeidender Weise bieten. Eelkings zwei Bande sind in ihrer 
erzahlfreudigen Breite und Kleinmalerei bei vielfacher Verkennung des fUr uns heutzutage 
Wichtigen ebenso wie durch seine Methode vallig veraltet. Kapp ist leidenschaftlich tenden
ziOs . Verdienstvolle kleinere Ansatze aus neuerer Zeit bewaltigen zuwenig die ungeheuere 
Fl1l1e des Materials , das in deutschen, englischen und amerikanischen Archiven immer noch 
der grl1ndlichen Auswertung harrt. Bemerkenswerterweise hat ja Landgraf Friedrich 11. 
offenbar nicht irgendein Dokument, das sich auf seinen "Soldatenhandel" bezieht , absichtlich 
vernichten lassen. 

Warum schrecken Fachhistoriker "vor groGen Gesamtdarstellungen" der deutschen Trup
penvermietung im amerikanischen Unabhangigkeitskrieg zuriick? Die Frage wird von Karl
Hermann Wegner (ZHG 197sn9, S. 364 f.) mit Recht aufgeworfen und entsprechend beklagt 
Horst Dippel in seinem wichtigen Buch "Germany and the American Revolution 1770 -
1800", Wiesbaden 1978 (a Is Veraffentlichung des Instituts f. Europ. Geschichte, Mainz , Band 
90, leider nur in englischer Obersetzung erhiiltlich) daB "voluminose Aktenbande bisher nur 
teilweise untersucht worden seien" die von den damaligen hessischen Soldatcn berichten 
(S . 121 , Anm. 210) . Wenn die riesige Flille des Materials , das noch dazu an vielen Stellen in 
Deutschland, England und Amerika verstreut liegt , die Gesamtbearbeitung so sehrerschwert, 
so liegt ein anderes groGes Hindernis fUr deutsche und im besonderen hessische Forscher in 
der Aussichtslosigkeit , mit Hinweisen auf die historische Wirklichkeit des "Soldatenhandels" 
liberhaupt noch gegen die seit lahrzehnten und lahrhunderten fest eingepragten Vorurteile 
anzukommen. Wohl hat Fritz Redlich (Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch ., 1964 
und 1965) in einer ganz ausgezeichneten Studie klargestellt, daB der "Soldatenhandel" seine 
historische Wurzel im spaten , ja hohen Mittelalter hat, und daB es "Militarunternehmer" in 
einer Weise, die sich aus den militarischen, gesellschaftlichcn und wirtschaftlichen Verhaltnis
sen jener lahrhunderte ergab, von 1350 bis um 1800 in alien europaischen Staaten gegeben 
hat, aber die Schrift, ebenfalls nur in englischer Sprache verfligbar, hat bisher nicht den Wider
hall gefunden , den sie verdient. So besteht immer noch die Stimmung der Resignation , in der 
Karl E. Demandt in seinem Standardwerk "Geschichte des Landes Hessen" (1972) sich in 
bezeichnender Weise auGert : " .. . war die hessische Truppenvermietung in jenes Zwielicht 
geraten , aus dem sie und ihre Urheber, die hessischen Flirsten , nicht mehr herausgekommen 
sind, obwohl die Unsitte weit verbreitet war und keineswegs Hessen allein zur Last fie!' Aber 
das aufzunehmen hat sich die landlaufige Meinung bisher geweigert. Vielmehr hat die urn die 
letzte lahrhundertwende heftig gefiihrte hessische Abwehr gegen die Verzerrung der Tatbe
stande nichts weiter erreicht , als daB der ,.,Soldatenhandel" an Hessen hangengeblieben ist" 
(S . 271). 

In dieser Situation resignativen Verzichts auf umfassende Darstellung in neuerer Zeit 
erscheint nun eine Monographie sehr eindrucksvoller und bemerkenswerter Art, nicht aus 
Deutschland, auch nicht aus Amerika (wo bisher auch nur ein einziges den deutschen Hilfs
truppen des Unabhangigkeitskrieges gesondert gewidmetes Buch erschienen ist - das von 
Edward 1. Lowell, 1884, dt. 1901), sondern aus einem zwar durchaus beteiligten Lande, in 
dem aber bisher I1berhaupt keine soJche GesamtdarsteJlung verfaBt wurde: aus England}. 

Rodney Atwoods Buch "The Hessians" (womit er wirklich die eigentlichen Hessen meint , 
nicht alle deutschen Hilfstruppen jenes Krieges , die von den Amerikanem so genannt wurden 
und werden) , das im sehr angesehenen Verlag der Cambridge University Press in ansprechen
der Aufmachung erschienen ist, ist trotz seines schmalen Umfangs von nur 253 Te)(tseiten ein 
groGer Wurf. 

Im Zwang zur Auswahl aus der FI1J1e des Materials erfaBt Atwood Wesentliches , ja im allge
meinen das Wesentliche . Zum Nachteil manchmal allzu gedrangter Klirze tritt der Vorteil der 
Oberschaubarkeit , der einpragsamen deutlichen Hervorhebung in einer das Leserinteresse 
stets wachhaltenden Schreibweise in unmittelbar zupackender Art , die von den Z3nkereien 
der lahrzehnte und lahrhunderte unbeschwert zu sein scheint, werden mit sicherem Spursinn 
die groGen Fragen und Probleme aufgegriffen, die mit dem Phanomen in militarischer , wirt
schaftlicher , sozial- und ideengeschichtlicher und nicht zuletzt moralischer Hinsicht verknupft 

226 



sind. Dabei geschieht das, was bei einem so vom Meinungsstreit umwitterten Gegenstand das 
einzig Richtige ist : Der Verfasser geht auf die QueUen zurUck. Das Buch ist auf ausfuhrliches 
Quellenstudium in Deutschland und England gegriindet, es beriicksichtigt, soweit gedruckte 
QueJlen vorliegen , auch wichtiges in Amerika liegeodes Material . Atwood zeigt Sinn fUr das 
kennzeichnende , schlaglichtartig erhellende Detail authentischer Art . Es ist erstaunlich, wie 
der fn1here junge britische Panzeroffizier, der in Munster garnisoniert war, mit dem altertfim
lichen Deutsch in altertumlicher Schrift, wie er es in den Quellen vorfand , zurechtkommt. 

Ein einfiihrendes Kapital informiert in groBen Zugen uber Besonderheiten der bisherigen 
Forschung und uber Gegebenheiten der Uberlieferung des Materials . Dabei wird mil Recht 
feslgestellt, daB es sich bei der uberwiegenden Zahl der hessischen Soldaten nicht im eigentli
chen Sinne urn .,S6ldner" handelt (S . 1 und 23). Man bedauert eigenlJich , da8 dann doch von 
S61dnern in der in England und Amerika ublichen Weise gesprochen wird . Atwood miSver
steht Karl E. Demandt allerdings, wenn er meint , dieser habe von dem Begriff des .,Soldaten
handels" behauptet, da8 er schon unter dem Landgrafen Karl iiblich geworden sei (S . 14). 
Atwood macht deutlich. wie au8erordentlich wichtig hessische Soldlruppen fOr die Verteidi
gung Englands selbst wie fur den Aufbau seines Weltreiches im 18. Jahrhundert gewesen sind. 
Eine Tatsache, uber die man bisher in England kaum so deutlich zu sprechen geneigl war. Das 
alte Hessen wird als Soldatenland beschrieben, in dem korpcrlich kraftige und abgehiirtete 
BauernsOhne untcr adligen und vielfach burgerlichen Offizieren Soldatendienst, der der Exi· 
stenz des eigenen Landes wie dem eigenen Lebensunterhalt diente, auf sich zu nehmen 
gewohnt waren, einem Dienst , dem sich auch die Prinzen des Furstenhauses unterordneten . 
Ein Irrtum des Verfassers durfle vorliegen, wenn er von Kasernenbau in der ersten Halfte des 
18. Jahrhunderts in Hessen spricht (S . 20) . 

Nach der Schilderung der besonderen Verhaltnisse in England, Amerika wie in Hessen. 
innerhalb deren der kasseler VertragsabschluB vom 15. Januar 1776 zustande kam , erhalt der 
Leser ein Bild des fOr Amerika bereitgesteUten hessischen Corps mit vielen interessanten 
genauen Einzelheiten uber dessen Aufstellung und Organisation. Hier wie auch bei der 
Beschreibung der Oberfahrt fiber den Atlantik gewinnl der Verfasser manche ncue Beobach
tung in den Quellen. Es sei dabei einmaJ bei dieser Gelegenheil angemerkt , daB Atwood den 
weit verbreiteten Irrtum vermeidet, das Volkslied "Ein SchifOein sah ich fahren " sei, wie es 
Karl E. Demandt (S . 283) auch in der neuen Auflage seines Buches darstellt, bei der Atlanti
kuberquerung der Hessen 1776 aus einem hessischen Trommlermarsch entstanden," der sei
nerseits in Amerika von franzOsischen Truppcn aufgefangen, von ihrem Filhrer Lafayette 
dann bei den franzosischen Garden eingefUhrt und schlie81ich die Melodie des belgischen Frei
heitsliedes, der .. Braban~nne" von 1830" geworden sei . Tatsachlich bestatigte mir das deut· 
sche Volksliedarchiv in Freiburg meine Bedenken gegen diese Auffassung und teilte mir mil , 
da8 der Griinder des Archivs , der bekannte Volksliedforscher John Meier, schon 1916 nach
gewiesen habe. daB die erste Strophe des Liedes einer alten Volksballade nachgebildet wurdc 
und daB der Kern aus einem alteren Schaferlied stamme ( •. Schater sag, was willst du essen"), 
wahrend der Refrain schon fUr 1678 in einer engiischen Ariensammlung nachgewiesen werden 
konne (Schweiz. Archiv rur Volkskundc, 20, 1916, S. 206-229) . Wilhelm Lucke hat 1918 
(Zschr. d . Vereins f. Volkskunde 1918 S. 79-88) gezeigt , da8 das Lied in seiner heutigen Form 
im Winter 1781182 auf einem britischen Transportschiff .. Polly·· entstand, das , mit SOldnern 
fUr die britische Ostindische Kompanie beladen, damals vor Cuxhaven einfror . Der Regi· 
mentsarzt habe die tief gesunkene Stimmungder hungernden und frierenden Soldaten mit die
serr. Lied zu hebcn gesucht und dabei das aJte Schaferlied der Situation entsprechend umge· 
dichtet. Die in vielen europaischen Uindern verbreitete Melodie habe sich auch in Frankreich 
eingeburgert (Erich Seemann. Ocr Formtypus des Volksliedes .. Ein Schifflein sah ich fahren" 
und seine Verbreitung im europaischen Raum, Niederdt. Jb . f . Volkskunde , 22, 1947, S. 1-23, 
und Wemer Danckert, Das europaische Volkslied, Bonn 1970, S. 236 f.) Ungenauigkeiten bei 
Demandt sind in diesem Zusammenhang auch anzumerken , wenn er Schillers .,Kaba1e und 
Liebe" 1782 statt ab 1784 politisch wirksam sein laSt (Atwood ubernimmt es vermutlich von 
ihm, S. 229) und wenn er .. Schillers Bannspruch" gegen den Soldalenhandel als auf Wfirttem
berg im besonderen gemunzl ansieht. Wfirttemberg war jedoch am Soldatenhandel nach 
Amerika uberhaupt nicht beteiligt. Auch Wolf von Both bezieht in seiner Biographie des 
Landgrafen Friedrich 11. von 1973 die Au8erungen Schillers in "Kabale und Liebe" irrtfimlich
erweise auf Wurttemberg (S . 103) . 

Nach der Beschreibung des Feldzugs auf Long Island im Herbst 1776 widmet Atwood dann 
der "Battle ofTrenton" in einem besonderen Kapitel die Beachtung, die deren Bedeutung fUr 
den ganzen Krieg , zumal fUr die Hessen, entspricht. Ocr Berichterstatter folgl seinen AusfUh· 
rungen auch aus einem pcrsonlichen Grunde mit besonderem Interesse - er hat selbst zu den 
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bis in die Gegenwart hineinreichenden Erorterungen iiber die Frage der Schuld an dieser hes
sischen Niederlage Stellung genom men (ZHG 87. 1978179, S. 297-320) . Atwoods und meine 
Beurteilungen fiihren auf jeweils eigenen Wegen unabhangig voneinander zu teils unter
schiedlichen, im wesentlichen aber einander entsprechenden Ergebnissen , vor allem hinsicht
lich der Schuld des hessischen Obristen Rail . Beide Untersuchungen laufen darauf hinaus , daJ3 
Rail , wiewohl seiner auJ3erordentlich schwierigen Aufgabe in Trenton nicht gewachsen . nicht 
in dem MaBe fUr das Desaster verantwortlich gemacht werden kann , wie dies von so vielen sei
ner damaligen Kameraden und Vorgesetzten, vom Landgrafen selbst und schlieBlich von dem 
sein Verhalten iibcrpriifenden Kriegsgerichl geschehen ist. Im Zusammenhang mit seiner 
eigenen Rezension des Buches von Atwood (Nassauische Annalen 93, 1982, S. 280 L) auBert 
sich Joachim Fischer kritisch zu meiner Untersuchung mil dem Hinweis, daB seit dem Buche 
von William S. Stryker ,., The Battles of Trenton and PrincelOnu

, das 1898 erschien , uber die 
Schlachl von Trenton ,.,alle Einzelheiten bekannt" seien . Fischer miBversteht durchaus meine 
Zielsetzungen mit dieser Au6erung; es kam mir nicht darauf an , mehr und neue " Einzelhei
ten" zu liefern , sondern die vorhandenen Einzelheiten "in neuer Sicht" zu beurteilen, wie sich 
schon aus meiner Oberschrift ergibt. Strykers wertvolle Materialsammlung mil den vielen Ein
zelheiten , die er sich durch .,competent men" auch im Staatsarchiv Marburg zusammenstcllen 
lie6 (mitunter neben und stupiden Vorurteilen iiber die Hessen abgedruckt , bes. S. 39 und 40) 
liefem keineswegs eine endgiiltige Klarstellung iiber die Schuldfrage. Die Unklarheit, die 
hieriiber bei Eelking bestand (vgl. I, pp. 110, 112, 11 3, 122 einerseits, 131 und 392 anderer
seits) ist nach Ernst Kipping (Die Truppen von Hessen-Kassel im amerikanischen Unabhan
gigkeitskrieg. Dannstadt 1965, S. 60, Anm. 7) noch zur Zeit der Abfassung seines Buches vor
handen , denn er bezeichnet die Frage der AlIeinschuld Rails als .. nicht voUig geklart" . Nicht 
nur amerikanische Forscher haben sich mit diesem Problem sehreingehend lange nach Stryker 
befallt , besonders Ira D. Gruber , auf den ich in meiner Untersuchung ausfiihrlich hingewiesen 
habe; selbst Winston S. Churchill hat noch 1968 in "The Island Race" Corgi Books, S. 238) cin 
gewichtigcs Wort dazu gcsprochen, wenn er reststellt : "Mit einer Unvorsichtigkeit, die schwer 
zu verstehen ist und die alsbald best raft wurde , wurden AuBenposten von der britischen 
Armee in sorgloser Weise in den Orten von New Jersey eingerichtet. .. " Hier wird die britische 
Armee als schuldig bezeichnet , Rail aber iiberhaupt nicht erwahnt! Atwood hatte diesem 
Gesichtspunkt bei seiner eigenen Erorterung der Schuldfrage starkere Beachtung schenken 
konnen . 

Aber auch hinsichtlich der allgemeinen Bekanntheit der Einzelheiten, die nach Fischer seit 
1898 so selbstverstandlich sein soil, erscheinen Bedenken angebracht . Das Buch Strykers ist 
in der hessischen Bibliographie Karl E. Demandts , Band I , 1965, S. 451 mit dem Hinweis 
angefUhrt: "Standardwerk , das im Anhang lange Excerpte aus hess . Akten des Staatsarchivs 
Marburg enthalt , jedoch in keiner dt. Bibliothek greifbar ist"! Nun habe ich zwar selbst inzwi
schen das Buch in der Gottinger Universitatsbibliothek ausleihen konnen , aber dennoch 
scheint mir auch heute noch die Kenntnis der Briefe Rails an den Obersten von Donop, die er 
in den letzten Tagen vor der Schlacht und seinem Tod schrieb und die die einzigen AuBerun
gen zu seiner damaligen Situation darstellen , die von ihm selbst stammen , fUr deutsche For
scher keineswegs so selbstverstandlich zu sein . Fischer, der behauptet , Atwood sei wegen der 
ersch6pfenden Ausfiihrungen Strykers aufTrenton nur kurz eingegangen (wahrend es dieser 
zusammen mit der Erorterung der Schuldfrage in einem besonderen Kapitel auf nicht weniger 
aJs 33 Seiten tut) , ist der Ansicht , daB man auf die Frage der Abl6sung des Generals Heister 
"deutscherseits bisher nicht eingegangen" sei . Tatsachlich hat sich schon Eelking mit der 
Frage beschaftigt (I. S. 195, S. 370 f., ausfiihrlicher in AnI. IQ "Etwas Niiheres iiber die Abbe
rufung des Generals von Heister," S. 388-393), und das Problem wird von Kipping (a.a. 0. , 
S. 16, Anm. 45) zumindest gestreift. 

Atwood folgt dann dem Kriegsverlauf von 1777 - 1781 in groBen Ziigen und es gelingt ihm 
auch hier, das Wichtige, heute noch Interessierende zu erfassen. Er spricht oh ne Vorurteil 
iiber die Beziehungen zwischen Briten und Hessen und deren gegenseitige Belobigungen und 
Anschuldigungen , wobei die Hessen im groBen und ganzen rechtgut abschneiden . Fesselnd ist 
seine Untersuchung uber die geistige Auseinandersetzung der Hessen mit dem Gedankengut 
der amerikanischen Revolution . Hier werden bei den Hessen Verstandnisbarrieren deutlich , 
die noch bis zur Gegenwart in Deutschland die Annahme westeuropaischer demokratischer 
Grundsatze erschwert haben , wahrend die EngHinder und besonders die Amerikaner anderer
seits dem hessisch-deutschen Begriff vom gebildeten , kulturtragenden Soldaten verstandnis
los gegeniiberstanden . Atwood weist mit Recht darauf hin , daB die Hessen gegeniiber dem 
Anspruch der Vertretung der Menschenrechte durch einen Staat Skepsis zeigten , der mit 
Andersdenkenden in der eigenen Nation so riicksichtslos umging , wie es die USA den dama-
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ligen Loyalisten gegenuber taten, und in dem man so grausam gegen Neger war, die von den 
Hessen selbst vorbehaltlos als gottgeschaffene Menschen anerkannt wurden. 

Besonders umstrinene Probleme werden auch angefaBt , wenn der Verfasser uber PlUnde
rungen und Ober Desertion spricht. Hier werden Legenden und My then auf den Boden der 
Tatsachen zurOckgefiihrt. Wenn Pliinderungen im gewissen MaBe auch bei den Hessen vor
kommen (S. 174) , so doch selten ohne Not (S. 175). Es ist klar genug, daBalle drei - Briten , 
Hessen und durchaus auch die Amerikaner - sich des Pliinderns schuldig machten (S . 178). 
Der Verfasser stellt aber fest, daB die hessischen Offiziere im allgemeinen ein diszipliniertes 
Verhalten ihrer Soldaten durchsetzten. Hier wird ein ganz anderes Bild vom Verhalten der 
Hessen gegeben als in der Ausstellung .. The British Story of the American Revolution", die 
im Jubilaumsjahr 1976 fiir ein groBes internationales Publikum im National Maritime Museum 
in Greenwich , London , stattfand. Im Katalog der Ausstellung, der sonst zur Illustration 
durchweg zeitgenossische kunstlerische Bilder verwendet, benutlte man als einzige Abbil
dung eines hessischen Soldaten eine obskure Karikatur von 1778, auf der dieser als eine Art 
von bewaffnetem Landstreicher dargestellt wird. Dazu heiBt es im Text kurz und bundig: .. The 
Hessians were incorrigible plunderers of friend and foe alike in America (Nr. 187, S. 99). Die 
gleiche Karikatur - wiederum als einzige Abbildung eines hessischen Soldaten benutzt - fin
det sich ebenfalls im Katalog der Ausstellung der British Library .,Freiheit fiir Amerika" die 
nach London und Lexington (USA) Ende 1976 auch im Museum fiir Hamburgische 
Geschichte gezeigt wurde. Hier wird bei wgernder Anerkennung gelegentlicher Bewahrung 
von den hessischen Soldaten ein abschreckendes Charakterbild entworfen: ., lhre Angewohn
heit , bei Freund und Feind g1eichermaBen zu pliindern. brachte Englandtreue und Aufstandi
sche gegen sie auf (Nr. lOB, S. 100) . AlIerdings gelangt auch die Darstellung der hessischen 
Plunderungen bei Joachim Fischer in dessen Beitrag .,Eisern Gespartes" (Festschrift f . Waiter 
Heinemeyer, Marburg 1979, VerOffentl. d. Hist. Korn. f. Hessen40, S. 741 ff.)zueinerallge
meinen Verurteilung der Hessen: "Man vergewaltigt nicht nur die amerikanischen Bauern
frauen , soodern stiehlt auch , wo man nur kaon", S. 753). Fischer pflichtet allerdings anderer
seits Atwood in seiner Rezension ohne weiteres bei, wenn dieser, wie er es sieht , zu einern 
"Freispruch" der Hesseo komrne . 

Die Desertion der Hessen war in Amerika geringer als im Siebenjahrigen Krieg (S . 204). Sie 
ging nie so weit , daB sie Strategie und Taktik der britischen Armee in Amerika beeinOuBt 
hatte . Sie geschah sicherlich nicht nur aus dem Grunde, den Joachim Fischer fiir den ma8ge
benden halt, wenn er sagt: .. Wenn es zur Desertion kam, dann eigentlich immer nur aus Liebe 
zu einer der vielen hubschen jungen Amerikanerinnen, deren Charme so manchen hessischen 
Offizier und Soldaten bestrickte" (Rezension). Hessische Kommandeure weisen darauf hin , 
daB Desertionen einsetzten, wenn die Entbehrungen unertraglich wurden wie auf dern Ruck
marsch von Philadelphia oder wahrend der Belagerung von Yorktown , Druckausubung wah
rend der Gefangenscbaft spielte eine Rolle, schlie8lich die Verlockung durch die materiellen 
Vorteile, die der Kongre8 dem Oberlaufer bot. Da8 ein hessischer Offizier einer Amerikane
rin wegen desertiert ware , ist bei den im gaozen drei in Hessen geborenen Offiziersdeserteu
ren - drei Fahnrichen - allenfalls in einem Falle anzunehmen (Atwood S. 204). 

Atwood beschreibt schlie81ich in sehr einleuchtender Weise die Auswirkungen des Krieges 
auf Hessen. Seine Hinweise aur die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile. auf die menschlichen 
Belastungen in den Familien, die Vater und S6hne entbehren mu8ten , seine Bemerkungen 
iiber die im Kriege sich so entscheidend wandelnden Auffassungen zum Subsidiensoldatentum 
uberhaupt uod auch seine Beurteilung der militarischen Erfahrungen, die das hessische Corps 
nach Haus brachte , zeigen seine Fahigkeit des Verstehens und sicheres Urteil. 

Einige Druckfehler, auch Mangel im Literaturverzeichnis sind keine schwerwiegenden Gra
vamina. Wesentlich ist , daB Atwood sein Ziel, nach so vielen parteiischen Einseitigkeiten 
einen "ausgewogenen Standpunkt" zu vertreten und iiberzeugend zu begrOnden , erreicht hat. 
Er hat damit die beste Gesamtdarstellung der deutschen Truppenvermietung im amerikani
schen Unabhiingigkeitskrieg gegeben, die heute verfiigbar ist. Eine deutsche Ausgabe 
erscheint wiinschenswert , ja notwendig . Erich Hildebrand 

HefllSch, Gerhard: Gewerbeordnung und Emanzipation der Juden im KurfOrslentum Hessen 
(Schriften der Kommission fUr die Geschicbte der Juden in Hessen IV) , Wiesbaden 1979 

Wer in deutschen Landen von der Emanzipation der Juden spricht , denkt zunachst an Har
denbergs Emanzipationsedikt von 1812, das aus dem Geist des Liberalismus heraus geboren 
war und den preu8ischen Juden die biirgerliche G1eichslellung mit anderen Staatsburgern 
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gewahrte. Wer aber weiB denn, daB nicht in PreuBen, sondern im Konigreich Westfalen , und 
zwar in Anlehnung an das franzosische Vorbild, bereits im November 1807 die Gleichberech
tigung der luden in Art. 10 der Konstitution des Konigreichs festgelegt wurde? Schon im 
lanuar 1808 folgten die Ausfiihrungsbestimmungen zu dem Verfassungsversprechen und 
damit war erstmals auf deutschem Boden der jiidische Bevolkerungsanteil anderen religiosen 
Gruppen vollig gleichgestellt (Hentsch, S. 25), lahre bevor PreuBen sich zu diesem Schritt ent
schlieBen konnte. 

Sicher, die Restauration des Kurstaates nach dem Stun Napoleons bedeutete fUr die luden
frage einen Ruckschritt: Die Verordnung von 1816, durch die der Kurfiirst "die Verhaltnisse 
der jiidischen Glaubensgenossen als Staatsburger" regulierte, ging nicht so weit wie die west
falische von 1807. Erst die Bestimmungen der Verfassung von 1831 mit ihrem bekannten § 29 
und die Ausfiihrungsgesetze von 1833 und 1848 brachten - wenigstens in der Theorie - die 
voUige Gleichberechtigung aller kurhessischen Staatsburger miteinander, also auch derjeni
gen judischen Glaubens. 

Gerhard Hentsch zeichnet in seinem Buch den Weg vom Schutzjuden alter Art zum gleich
berechtigten Burger in einem vom liberalen Zeitgeist beeinfluBten Staatswesen genau nach. 
Das Hauptanliegen der von ihm vorgelegten Untersuchung ist es jedoch festzustellen , wie weit 
ein Zusammenhang zwischen der rechtJichen Gleichstellung aller jiidischen Burger mit den 
christlichen und der Entwicklung vom Zunftzwang zur Gewerbefreiheit nachgewiesen werden 
kann. waren luden im Mittelalter und in der fruhen Neuzeit doch nicht zunftfahig und mithin 
weitgehend von der Ausiibung zunftiger Handwerke ausgeschlossen. 

Als Ergebnis seines Nachforschens stellt Hentsch abschlieBend fest , "den luden in Kurhes
sen blieb aber nicht nur rechtlich die vollige Gleichberechtigung versagt" (S. 120) , sie wurden 
auch sonst noch in mancher Weise diskriminiert. Die Hoffnung der Reformer , mil ihren libe
ralen Gesetzen die Berufs- und Sozialstruktur der jiidischen Burger des Kurstaates grundle
gend zu verandern, erwies sich daher als triigerisch , wie im Text eingestreute Statistiken (S. 
90, 114 f.) klarzeigen . Die Zahl der Landwirte mosaischen Glaubens ging z.B. in nur 12 lahren 
(1852 - 1864) sogar rapide zuriick. Das erklarte Ziel der Regierung, die luden Kurhessens 
"durch Abziehen vom verderblichen Schacherhandel" zu (im Sin ne der Zeit) "niitzlichen 
Staatsbiirgern" zu erziehen (S. 91 f.), lieS sich so nicht erreichen. 

Neben anderen Grunden, die es luden schwer machten , ein Handwerk zu ergreifen, wird 
dabei auch die Tatsache eine RoUe gespieJt haben , daB christliche Meister kaum damit einver
standen gewesen waren, auf die religiosen Bedurfnisse von judischen Lehrlingen, z.B. bei der 
Einhaltung des Sabbatgebotes, Rucksicht zu nehmen. Auf dieses Problem geht Hentsch aller
dings nicht ein, sondern er begnugt sich mit dem Herausarbeiten der tatsachlichen Verhalt
msse. 

Mit welchen Schwierigkeiten der Versuch zu rechnen hane, die luden in die ubrige Bevol
kerung einzugliedern , zeigt der beigegebene Dokumentenanhang mit insgesamt funf wichti
gen Gutachten und Gesetzentwiirfen. Hier findet sich namlich auch die Klage des Kammer
herrn von Baumbach aus dem lahre 1854, die luden seien auf dem Lande fast die alleinigen 
Inhaber des baren Geldes und nutzten diese Stellung riicksichtslos aus: "Ein einziger lode hat 
z.B. das ganze Dorf Mitterode, Amt Bischhausen, an den Bettelstab gebracht" wird in der 
Eingabe des adligen Herren an das Ministerium des lnnem behauptet (S. 181). Und etwa drei
Big lahre spater hei8t es im Kirchenbuch von Friedewald ganz ahnlich: "Die Armut der Ein
wohner dieses Kirchspiels" (d.h. Friedewalds) "wie der umliegenden Leute stammt aber vor
nehmlich durch den entsetzlichen Wucher der luden" ... (Eintragung des Ortspfarrers Haupt 
am 6. Marz 1883). 

Kein Wunder, daB in Nordhessen sehr bald antisemitische Stromungen reichen Widerhall 
fanden. Und trotzdem war gerade hier das Zusammenleben von luden und Christen enger als 
anderswo. Angesichts der furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus an dem jiidischen 
Bev61kerungsteil unseres Volkes ware es wichtig, den damit aufgeworfenen Fragen uber Ursa
che und Wirkung einer verhangnisvollen Entwicklung einmal genauer nachzugehen . 

Waldemar Zillinger 

Polley, Rainer: Die Kurhessische Verfassung von 1831. Marburg 1981. (Marburger Reihe 16) 

Es war ein guter Gedanke, zum 150. Geburtstag der kurhessischen Landesverfassung von 
1831 deren bislang kaum greifbaren Text im Wortlaut zu publizieren , zumal sie nach berufe
nem Urteil "das HochstmaB dessen, was der deutsche Konstitutionalismus im Vormarz 
erreicht hat", darstellt (Zitat nach Demandt , Geschichte des Landes Hessen , 2. Auflage , Kas
,eI1972, S. 552). 
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Als wichtigstes Ergebnis fUr Kurhessen legte die Verfassung im siebenten Abschnitt die 
Befugnisse der Landstande fest , darunter in § 97 das Recht zur Gesetzesinitiative, ein bedeut
samer Durchbruch liberalen Gedankengutes in einem bisher durch und durch konservativen 
Staatswesen. AuBerdem war hier bereits die Ministerverantwortlichkeit vorgesehen (§ lOB), 
ja, bei einer offensichtlichen Verletzung der Verfassung durch einen der Minister sollten die 
SHinde sogar "befugt, aber auch verpflichtet" sein, den Schuldigen wegen dieses Vergehens 
gerichtlich zu verfolgen (§ 100). Viele hessische Vater werden auch - urn nur noch einen wei
leren Punkt anzufiihren - uber den Wegfall der bisherigen Studienbeschninkungen fUr einen 
Besuch .. der Landesuniversitat Marburg (§ 27) erfreut gewesen sein, seit iangem schon QueUe 
steten Argernisses. 

Diese und andere Bestimmungen des Paragraphenwerkes (insgesamt 160) beschaftigten 
sich mit den allgemeinen Rechten und Pflichten der Untertanen, einem teils zeitbedingten, 
teils fast modern anmutenden Katalog. DaB die Vater der Konstitution dam it der Stimmung 
eines groBen Teiles der Bev61kerung Rechnung getragen hatten, zeigten die Ereignisse zwan
zig Jahre spater, als nach Ausrufung des Staatsnotstandes im Oktober 1850 alsbald der Kampf 
mit dem KurfOrsten urn die Wiederherstellung der Verfassung von 1831 einsetzte, ein Streit, 
der fast bis zu dem gewaltsamen Ende des Kurstaates andauern soUte und sicherlich mil dazu 
beigetragen hat, daB sich zahlreiche Hessen innerlich von dem angestammten Herrscherhause 
loslosten und dessen Sturz durch die Preu8en 1866 nicht bedauerten. 

Oer Herausgeber des Textes, Rainer Polley, weist auf diese Entwicklung in seiner knappen, 
aber aufschluBreichen EinfUhrung hin und auch darauf, daB die Vereidigung samtlicher kur
hessischen Untertanen auf die neue Verfassung bei vielen ein erstes Nachdenken uber deren 
Charakter ausgelost habe . 

Wie sehr sich eine breitere Schicht des Volkes mit den hierdurch ausgelOsten Fragen 
beschaftigt haben muB, zeigt das neben dem Verfassungstext abgedruckte .,Hausbuchlein" 
eines ungenannten Autors aus Hanau. Von ihm wurden sozusagen als Einfiihrung in den Text 
und in die Absichten der neuen Konstitution alle die Bedenken aufgegriffen, die von Zeitge
nossen teilweise aus Unkenntnis uber die Bedeutung einzelner Paragraphen der Verfassung 
gegen diese vorgebracht wurden, wenn man nicht gar das gesamte Werk aus grundsatzlichen 
Erwagungen ablehnte. Die Lekture des kleinen Schriftchens kann auch dem heutigen Leser zu 
einem besseren Verstandnis der eigentlichen Verfassung dienen . Waldemar ZilIinger 

Kropat, Wolf-Arno: Hessen in der Stunde Null 1945/47 (Veroffentlichungen der Historischen 
Kommission fur Nassau , XXVI) , Wiesbaden 1979. 351 S. 

Einige lahrzehnte nach dem vollsHindigen Zusammenbruch des GroBdeutschen Reiches im 
Friihjahr 1945 - der Stunde Null - ist es selbst fOr alle, die das schreckliche Ende Nazi
deutschlands selber miterlebt haben, nicht immer einfach, sich von den damaligen Ereignissen 
ein zutreffendes Bild zu machen. Nur wie durch einen Schleier la8t sich diese Zeil, als das am 
Boden liegende Deutschland dem voUstandigen Chaos entgegenzusteuern schien. in das 
Gedachtnis der noch Lebenden zuriickrufen. 

Wenn es aber selbst den einst Betroffenen so geht, urn wieviel mehr muB es fUr jungere 
Menschen schwer sein, sich ein zutreffendes Sild uber die Verhaltnisse im Deutschland der 
ersten Nachkriegsjahre zu machen? Aus diesem Grunde kann man den Versuch nur begru
Ber:, die Stunde Null mit alien ihren Auswirkungen dem heutigen Menschen nahezubringen 
oder aber ihn damit uberhaupt erst einmal bekanntzumachen. 

Die meisten der von Kropat im vorliegenden Bande veroffentlichten Fotos und Dokumente 
hatte das Hessische Hauptstaatsarchiv Wiesbaden unter der Leitung des Herausgebers bereits 
in einer Wanderausstellung zum 30. lahrestag der Verfassung des Landes Hessen in fiinfzehn 
Stadten gezeigt. Das bei dieser Gelegenheit vorgelegte Material wurde nun in einer erweiter
ten Auswahl veroffentlicht, urn ein als dringend empfundenes Bedurfnis zu befriedigen. 

In drei groBe Abschnitte mit insgesamt 17 Kapiteln teilt der Autor sein Such ein und spricht 
damit die wichtigsten Problemkreise der ersten Nachkriegsjahre Hessens an: Vom Beginn der 
Besatzungsherrschaft uber die Anfange des politischen Lebens bis hin zu den drangenden 
Wirtschaftsfragen und der Not der Bev61kerung erfahrt der Leser viel Wissenswertes. 

Im dritten Teil des Werkes behandelt Kropat die Gesellschaftspolitik de r damals Verant
wortlichen : Das Fliichtlingsproblem, die Entnazifizierung, die hei6umkampfte Mitbestim· 
mung und Sozialisierung nach Art. 41 HV stehen hier im Vordergrund der Dokumenlation 
und last not least die heute noch umstrittene SChulpolitik. Gerade sie mutet fast aktuell an, 
denn die Argumente um das Fur und Wider etwa der Frage, ob eine Einheitsschule fur alle 
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oder ein wie auch immer gegliedertes Schulwesen (S . 311 ft) wiinschenswert sei , ahneln sich 
teilweise verbliiffend. 

Dem AnlaB entsprechend, dem diese Sammlung ihr Dasein verdankt , liegt der Schwer
punkt des Bandes allerdings eindeutig auf dem Versuch, dem Werden des Landes Hessen und 
der Entstehung der Landesverfassung nachzugehen, bis das erste aus demokratischen Wahlen 
hervorgegangene Kabinett , die Regierung Stock, Ende 1946 in Wiesbaden seine Arbeit begin
nen konnte. 

Knappe Einfiihrungen in die jeweiligen Kapitel sorgen dafOr, daB auch der historisch nkht 
Gebildete die notwendigen Aufschliisse erhait , urn die folgenden Dokumente, insgesamt ISO, 
zu verstehen. 

Hessen in der Stunde Null sollte in keiner offentlichen Bibliothek fehlen und insbesondere 
unsercr Schuljugend nahegebracht werden. Sicher handelt es sich bei diesem Buch nur urn 
eine erste Einfiihrung in die angeschnittene Thematik , was man beach ten muB. Als solche ist 
Kropats Arbeit aber Oberaus geschkkt zusammengestellt und rundum informativ. 

Waldemar Zi/linger 

Esse/born, Karl: Hessische Lebenslaufe. Zum 100. Geburtstag neu hrsg. von Friedrich Knjpp 
(Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission Dannstadt). Darmstadt 1979. 

Es war ein glUcklicher Gedanke des Herausgebers, dem ehemaiigen Direktor der Hessi
sehen Landesbibliothek Darmstadt , Karl Esselborn, zu seinem 100. Geburtstag ein kleines 
literarisehes Denkmal aus eigenen Werken zu setzen. Hatte doch der soGeehrte seine uberaus 
reiche schriftsteUerische Produktivitat bis zu seinem 1940 erfolgten allzu fruhen Tode ganz in 
den Diensl der Geschichte vornehmlich der sudlichen Teile des Hessenlandes gestellt , wie 
Friedrich Knopp in dem Vorwort zu der von ihm besorgten Auswahl schreibt. Mehrere 
Bilcher und zahlreiche Aufsatze iiberwiegend zu Themen , die mit seiner Wahlheimat Darm
stadt in Verbindung slehen , entstammen Esselboms Feder. Vor allem aber sind es kiirzere 
oder langere Lebensbilder , die er aus vielerlei Anlassen verfaBte und die heute in 24, zum Teil 
dickbleibigen Banden in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt weitge
hend unbeachtet liegen. 

Aus der Fiille der uberkommenen Biographien wahlte Knopp jetzt die wichtigsten aus und 
machte sie in einem umfangreichen Bande der Offentlichkeit wieder zuganglich . Die Frage, 
wer in die Sammlung aufgenommen werden sollte , hing vor allem davon ab, ob und wie weit 
die ausgesuchten PersOnlichkeiten "in mehr oder weniger enger Beziehung zu Darmstadt" 
standen. Mit einer Ausnahme - es ist die Dichterin Helene Christaller (1872 - 1953) - sindes 
nur Manner , die alphabetisch geordnet in bunter Folge dem Leser vorgestellt werden: Politi
ker, Offiziere , Kiinstler , Gelehrte, Padagogen und Schriftsteller; Landwirte, Bibliothekare, 
Forstleute, Theologcn und manch andere , heute meist vergessene, doch ehemals verdienst
volle Menschen, insgesamt 78. (hr Lebenswerk laBt zugleich mit den Stationen ihres Wirkens 
eine versunkene Welt lebendig werden, die Welt des ausgehenden 18. lahrhunderts bis zum 
ersten Drittel unseres Sakulums. (n dieser Zeitspanne fiihlt sich der Autor zu Hause, wobei er 
cs hervorragend versteht, die von ihm ausgesuchten Pcrsonen mil wenigen Satzcn plaslisch 
vorzustellen . 

Dankbar empfindet es der Leser des Buches, daB der Herausgeber bei jedem der Esselbom
schen Essays den Ort des Erstdruckes angegeben hat: nach den Kriegsverlusten heute h.iiufig 
kaum mehr vorhandene Zeitungsdrucke. Korrekturen, die damals nicht mogtich waren , wur
den nun selbstverstandlich nachgeholt , doch muBte Friedrich Knopp zu seinem groBen Bedau
ern aus Platzgriinden auf eigene Anmerkungen und auf ein dringend notwendiges Register lei
der verzichten. Dennoch bereichert der Band unser biographisches Schrifttum zur hessischen 
Landesgeschichte ganz ungemein . Waldemar Zillinger 

Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmaler. Neubearbeitung besorgt durch die 
Dehio-Vereinigung. Hessen, bearbeitet von Magnus Backes. 2. bearbeitet Auflage . Deut
scher Kunstverlag , Miinchen 1982. 8 ungezahlte und 997 gezahlte Seiten mit 14 Planen , 42 
Grundrissen und einem Kartenanhang von 13 Seiten . DM 56,--. 

Die Neuauflage des Dehio Hessen entspricht leider nicht den Anforderungen an ein so\Ches 
Standardwerk. Die laut Vorwort angestrebte Aklualisierung des Handbuchs ist nicht gelun
gen. Das liegt zum einen daran , daB eine systematische Bereisung zwecks Oberpriifung der 16 
lahre luvor veroffentlichten Angaben aufihre heutige Richtigkeit nicht moglich war . Das liegt 
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aber auch daran, da8 die neuere landesgeschichtliche Literatur in Wirklichkeit nicht eingear
beitet worden ist, noch nicht einmal die gangigste . So sind zahlreiche Angaben der Auflage 
von 1966, die langst nicht mehr stimmen, ungepriift in die Neuauflage iibernommen worden . 

Nur ein paar zufallige 8eispiele aus dem nordhessischen Raum, die hinsichtlich der Dorfge
richtsplatze auf einer eigenen Bereisung im Spatherbst 1981 beruhen: 

1. Ermschwerd: Den ,.ummauerten , von Linden umstandenen Gerichtsplatz" (Dehio S. 
215) hat offenbar sehon Waldemar Kiither (Historisches Ortslexikon des Landes Hessen , Heft 
I, Kreis Witzenhausen , 1973 , S. 36) nieht mehr gefunden. Er befand sieh an der Stelle des heu
ligen Kinderspielplatzes bei der Kirche . 

2. Hebenshausen: Von dem .,ummauenen Gerichtsplatz mit Linden" (Dehio S. 399) fand 
schon W. Kuther (a.a .O ., S. 58) nur noch "Spuren eines Lindenplatzes" , die neuerdings dem 
StraBenbau zum Opfer gefallen sind. 

3. Hess/ar: Die "alte Dorflinde" (Dehio S. 418) wurde etwa 1975 vom Sturm umgelegl und 
machte dadurch Platz fur einen sehr groBziigigen Stra.6enbau in der Dorfmitte . Die "machtige 
Gerichts-Steinplatte" blieb erhalten. 

4. Kirchhosbach: Die "alte Gerichtsstatte mit Steintisch , Linde und rechteckiger Mauerein
fassung" (Dehio S. 505) prasentien sich heutc in etwas veranderter Gestalt ; vor alle m steht 
keine Linde mehr darauf, sondern zwei nicht mehr ganz junge Aham-Baume. 

5. Krauthausen: Die "alte ummauerte Gerichtslinde" (Dehio S. 519) ist verschwundcn. 
Stattdessen sieht man vor der Kirche die Falgen der Dorfverschonerung. 

6. Morshausen : Die "Gerichtsstatte mit alter Linde und Mauerring" (Dchio S. 630) fiel 
Anfang der 70er Jahre dem StraBenverkehr zum Opfer. Auf der Kreuzung steht nun ein jun
ges Saumchen in einer sehr bescheidenen Einfassung aus Randsteinen . 

7. Renda: Die "Dorflinde" (Dehio S. 738) ist nicht mehr zu sehen , nur noch der "kreisfor
mige Mauerring", unter dem sich heute ein Wasserbehalter befindet. 

8. Walburg: Das Gut Hambach mit seinem stattlichen Herrenhaus . das Dehio (S. 875) in 
mehr als 3 Zeilen beschreibt , exislien leider nicht mehr . Es wurde im November 1976 abge
brochen (vgl . Hess. Jahrbuch fUr Landesgeschiehte 30, 1980, S. 303). 

9. Waldkappel erhielt nicht "wahrscheinlich urn 1414 Stadtrechte" (Dehio S. 877) , sondern 
erst urn 1570 (vg!. Hess. Jahrbuch , a .a.O. , S. 310 f.) . 

10. Wichmannshausen : Die "prachtvolle GerichtsJinde" vor der Kirche (Dehio S. 914) ist 
Jeider auch nicht mehr vorhanden. 

Nach alledem ist der Oehio Hessen trolz der vieJen Arbeit, die sicherlich in der NeuaufJage 
sleekt, als Fuhrer nur noch bedingt brauchbar . Wilhelm A. Eckhardt 

Oppitz, Ulrich -Dieler:Bibliographie des Werra-Mei6ner-Kreises Hrsg. von der Historischen 
Gesellschaft des Werralandes. Eschwege 1979, 353 S., 1 Abb. 

Man kann die Herausgeber zu ihrem Mut nur begli.ickwiinschen, neben den groBen hessi
schen Bibliographien wie der von Demandt eine eigene Sammlung des Schrifttums herausge
bracht zu haben, das sich mit den unterschiedlichsten Problemen der lokalen Geschiehte und 
Landeskunde eines modernen GroBkreises beschaftigt. 

Wem Regionalgeschichte am Herzen liegt , weiB aus eigener Erfahrung, daB solch ein 
Unternehmen keineswegs uberflussig ist. Nicht jeder Zeitungsartikel, nicht jede Vereinsfest
schrift, um nur einiges zu nennen , kann in den gro8en Sammelwerken beriicksichtigt werden . 
Oer Jurist Oppitz setzte sich deswegen zum Ziel, "alles wesentliche auf den Kreis bewgene 
Schrifttum" in seiner Bibliographie zusammenzufassen , urn so den Ansto6 zu einer landes
kundlichen Zentralbucherei im Werra-MeiBner-Kreis zu geben. Wie weit dieser Plan aus 
Geldgrunden glucken kann , steht dahin. 

Immerhin trug der Bearbeiter mehr aJs 3(0) Titel zusammen, deren Gliederung er weitge
hend naeh der bei Demandt uod Leist gefundenen und bewahrten Ordnung ausrichtete. 
ZusatzLich beriieksichtigte Oppitz allerdings auch Wissenschaften , die bei Demandt noch 
nicht venreten sind wie Flora , Fauna, Geologie und Geographie . Heimatfreunde durften 
diese Ausweitung des fMiheren bibliographischen Ansatzes lebhaft begriiBen, kommt der 
Bearbeiter doch damit ihren Interessen entgegeo. Gleiches gilt fUr die zahlreiehen Hinweise 
auf einschlagige Buchbesprechungen. Sie zu kennen , ist fur den Forscher niitzlich, denn oft 
finden sich hier Erganzungen, an die er anderswo nur mil Muhe herankommen konnte, die 
aber seine Arbeit voranzutreiben in der Lage sind. Das gilt erst recht fUr die Aufnahme von 
ungedruektem oder nicht im Buchhandel befindlichem Schrifttum , denn auch hier findet sich 
haufig viel Wissenswertes . 
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Alles in allem gibt der Band dem Benutzerein gutes Hilfsmittel an die Hand, mil dem ersich 
rasch einen Oberblick iiber vorhandene Untersuchungen, aber auch iiber fehlende Themen 
verschaffen kann. So ist es durchaus denkbar, daB die Arbeit von Oppitz seinem eigenen 
Wunsch entsprechend Leser zu weiteren Forschungen anregt. Sollte dies der Fall sein, hatte 
sich die aufgewendete Miihe des Autors bereits gelohnt. Waldemar Zillinger 

Sobolha, Ernsl: Oer Raum urn Frankenberg (Eder). Frankenberg: KAHM 1979, 86 S., bro
schiert 

Oer Kaufer muB den hier angezeigten Band ersteinmal durchblattern, urn zu erkennen, daB 
es sich bei einem Buch dieses Titels urn einen geologischen Fiihrer handelt, zuma! der Uoter
titel "Grenzraum am Schiefergebirge, Grenzraum zwischen Franken und Sachsen" eher ein 
geschichtliches Werk erwarten Ia.Bt. In Wirklichkeit versteht sich das Buch als ein Fiihrer fur 
Naturinteressierte , fur Wanderer und Hobbygeologen, aber auch fUr Mineraliensammler. Es 
darf aber nicht mit einem Minera!ienfundstellenfiihrer verwechselt werden, selbst wenn gele
gentlich auf deren Fundstellen hingewiesen wird (5. 39, 42, 69). 

Oas Buch hatte eine gelungene Integration alien Wissens uber Geologie, Landschaft , 
Geschichte und Menschen bieten k6nnen, denn aut alle diese Themen geht es ein, es zeigt aber 
- worauf der Rezensent sein besonderes Augenmerk richtet - bereits im Zusammenhang der 
geologischen Fragestellungen so viele Schwachstellen , die nach 30 Jahren .. Gelandearbeit" 
nicht vorkommen sollten. 

Obwoh! diese GeUinde- und Landschaftsbeschreibung keinen Anspruch auf VolIstandigkeit 
erhebt, batte man aber doch mit wenigen Zeilen auf wichtige Punkte hinweisen konnen. Ver
miBt wird (S. 27, 75 und 76) "Haina" und damit der historische Eisenerzbau des 13.-16. Jahr
hunderts, neben den vier Eisenhutten (WICK 1910), die samtlich zum Besitz des Klosters 
gehorten. Bei den Fundstellenbeschreibungen auf den Seiten 39, 41 und 69 sollte wenigstens 
einmal "Azurit" oeben Kupferlasur stehen; unler "Bergbau auf Manganerze" (5.49) hatte 
man die Schurfe auf Hamatiterze erwahnen sollen (SCHAOE 1970). Auf den Eisenkiesel als 
Schmuckstein ware ein Hinweis angebracht gewesen: So fehlt auf S. 72 unter .. Hohenzug des 
Pferdsberges" und auf den Seiten 75 und 76 unter .. LOhlbach" alJes, was mit dem Eisenkiesel 
in Zusammenhang gebracht werden kano. Die in der Schmuckindustrie verarbeiteten Eisen
kiesel siod unter der etwas irrefUhrenden Bezeichnung "L6hlbacher Achat" (auch "Karneol" 
und "JaspisU) bekannt und hattenlhaben eine groBere Bedeutung erlangt. Die Pferdsbergvor
kommen sind in LOhlbach selbst geschliffen worden. AuBerdem fehlt ein Hinweis auf die 
SammJung geschliffener Eisenkiesel aus dem zentralen Kellerwald, die das Kasseler Natur
kundemuseum aus der ehemaligen landgraflichen Schleiferei am Kasseler SchloBgraben (urn 
1700) besitzt. Oer Versuch der Flu8goldgewinnung bei Bergheim (1832-33) ist ebensowenig 
erwahnt , wie Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855) , der Griinder der Hessisch-Waldek
kischen Companie zur Gewinnung des Goldes aus der Eder. In der Tabelle S. 8 unter "Die 
Gesteinsschichten des Frankenberger Raumes und ihre Nutzung" fehlt unter "Bodenschatze" 
der Hinweis auf Schmucksteine (Eisenkiesel, Eisenjaspis oder auch Blutjaspis). Die nur gro
ben Skizzen der zahlreichen Karten sind in ihrer handschriftlichen Fassung oft unleserlich, 
haben unsystematische Abkurzungen und unvollstandige ZeichenerkUirungen und sind damit 
nur eingeschrankt brauchbar. 

Gerade hier aber ist eine wissenschaftlich exakte Aufarbeitung der QueUen unverzichtbar. 
Eine Zumutung ist das (einzige) Photo auf S. 35. Von einer "Michelbacher" Jungsteinzeitkul
tur wei8 nur dieser Band (S. 68) und auch, da8 heute in Thalitter "Gastarbeiter ausdem nahen 
Korbach ... die einheimische Bevolkerung (vermehren)" (5. 69), ist geistiges Eigentum nur 
dieses Buches. 

Befremdend und eher peinlich der (auch z.B. S. 80 wiederaufgenommene) Hinweis auf den 
akademischen Grad des Verfassers auf Einband und Titelblau. 

Recht eigentumlich ist die Sprache des Bandes, der ungewollte Komik durchaus nicht fremd 
ist : .. Ein beheiztes Waldschwimmbad uod die 'Haschenbar' wollen Fremde heranziehen" (S. 
76), "Im Mitteldevon wurde einst Roteisenstein abgebaut" (5. 77, hier deuten sich anthropo
logische Erkenntnisse an!) , "Frankenau, im Grenzkampf zur Sicherung territorialer AnspnJ.
che gegriindet, hatte nie wirtschaftliche Grundlagen. Oer Ziegenbock, auf der Ziegenbockkir
mes mitgefUhrt, besagt genug" (5. 74). Bei Sachsenberg (oder Furstenberg?) hort man 
erstaunt , daB "hier der Fremdenverkehr bis zum Hotelschwimmbad ruhrte" (S. 62) und 
andere wahl- und muhelos herauszugreifende Stilbluten mehr. Peinlich sind politische Ent
gJeisungen wie: "So reicht fur die heutige Vermassungsschule hier z.B. die Kinderzahl (Trans-
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portschiiJerzahl) aus" (S. 26). Unberiicksichtigt bleiben in dieser Rezension neben sehr zahl
reichen Druckfehlern antiquierte Fonnulierungen und bildhafte Wendungen . die zuhauf 
anzutreffen sind. obwohl sie dem heuligen Leser kaum gelaufig sind und ohnedies wissen
schaftlicher Exaktheit ermangeln. 

Mineralogen , Geologen und Sammlem kann dieses Buch nur mit gro6em Bedenken emp
fohlen werden. Die parailele Benutzung von Karten , Werken und erganzender Literatur ist 
zwingend erforderlich. Peler Naumann 

Flscher-Defoy. Chr;SI;ne: Arbeiterwiderstand in der Provinz. Arbeiterbewegung und Faschis
mus in Kassel und Nordhessen 1933-1945. Eine Fallstudie . Mit einem Vorwort von R. Kuhnl . 
Verlag fur Ausbildung u. Studium in d . Elefanten Press. Berlin (West) , 1982,280 5 ., 24,80 OM 

Diese Arbeit , die von der Hans-B6ckler Stiftung des DGB gef6rdert und als Dissertation 
der Gesamthochschule Kassel im lahre 1981 angenommen wurde , prasenlierl das historische 
Material in chronologischer Anordnung nach folg. Schwerpunkten: 
I. Die Vorbedingungen der faschistischcn Diktatur (5 . 21-58) 
11. Die Errichtung der faschistischen Diktatur (5 . 65-97) 
Ill . Der Widerstand der Arbeiterbewegung. 1933-1945. (S . 97-201) 
Dokumentenanhang (5 . 206-240), Literaturverzeichnis (5 . 246-254) und Anmerkungen (5 . 
254-280) runden diese Schrift ab, in der die geschmacklose Anhaufung des Widerstandsbe
griffs bereits im Inhaltsverzeic.~nis zum monotonen Singsang wird.-

"Widerstand" umfaBt jede AuBerung oder Aktivitiit im Kampf gegen den Nationalsozialis
mus. Dabei bleiben die Wechselbeziehungen zwischen den politischen Prozessen auf Reichse
bene und jenen in dcr Region stets im Blickfeld, mangelhaft jedoch erscheint die SChilderung 
der sich wandelnden lokalen .,Procluktionsverhaltnisse'; sowie deren Wirkung auf das proleta
rische .,Bewu8tsein;". Selbsl die Nutzung eines verstreuten , verschiedenartigen Quellenmate
rials aus der Feder der " HerrschendenM (Gerichts- . Gestapo-. Polizei-. Zuchthausakten , Zei
tungen), Interviews mil Betroffenen, selZen einer Geschichtsschreibung aus der Perspektive 
der "kleinen Leute" in Hinblick auf die zu gewinnenden Erkenntnisse sehr enge Grenzen! 
Tabellen und Skizzen erganzen den Text, die Reproduktion von Karikaturen bewirkt gewiB 
Anschaulichkeit, doch die schlechte Wiedergabe von Texten erschwert das Lesen (S. 217.218. 
226.229). Ein Dokument bricht jah im Wortlaut ab (5 . 29) . In einer Tabelle uber Erwerbsta
tige sind mehrere Prozentangaben falsch (S. 22). 

Der Begriff .. Arbeiterwiderstand" kann die Vorstellung einer brei ten Einheit des kampfen
den Proletariats suggerieren, de facto bestand diese weder im Reich . noch in Kassel! Hier muB 
die Verf. auf die Strategie und taktischen Winkelzuge der ParteifUhrungsgruppen (Komin
tern, SPD, KlVD, SAl. [SK etc.) eingehen, stutzt sie sich aufviele wiss. Vorarbeiten und lauft 
Gefahr, bereits Bekanntes zu wiederholen. Sie vermeidet jede persOnliche kritische Wertung, 
beschrankt sich auf die Verknupfung von vielen Zitaten. 

Die Darstellung der wirtschaftlichen .. Lage der Arbeiter" in DeulSChland folgt im wesentli
chen der Untersuchung von Kuczynski, uber die .,Lebenslage der Arbeiter" in der Provinz fin
del man nur wenige Angaben. Unterschiede. falls sie bestanden,lu anderen Schichten werden 
uberhaupt nicht deutlich! "Widerstand'\ d .h. Protest , Ungehorsam , Sabotage, wird primar 
von Kommunisten ge leistet. Iilegale Aktivitaten der SPD sind nicht nachweisbar (5. 156) . 
Widerstandsgruppen bildeten sich auch unter Leitung von Kommunisten in den Zuchthau
sern. Aber es muB auch gesagt werden , daB dieser "Widerstand;' vergleichbar war mil einzel
nen Muckenstichen in den kraftvollen K6rper des faschistischen Regimes. 

Diese Dissertation von Chr. Fischer· Defoy legt Zeugnis ab von F1eiB. klarer Parteilichkeit . 
solider Systematisierung. unscheinbaren politphilosophischen Einsichten, und einem glanzlo
sen sozio-politologisch-propagandistischen largon. Volker Pelri 

GHKassel , Fachbereich ErziehungswissenschaftIHumanwissenschart (Hrsg.): Erinnern an 
Breitenau 1933·1945. Eine Ausstellung historischer Dokumente. Ausstellungskatalog. Kassel 
1982, GHK, 47 S. 

Kurz nach der sogenannten Machtubernahme entstanden in vielen Orten des Reiches Sam
mellager fUr politische Gegner, luden und andere der Partei mif31iebige Personen, denen man 
mehr oder weniger zartfUhlend beibringen wollte , was die Stunde fUr sie gesch lagen hane. 
Auch in Breitenau wurde ein Lager eingerichtet , das bis zum Ende des tausendjahrigen Rei-
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ches fUr befristete Aufenthalte und als Sammel- bzw. Zubringerlager fUr granere Konzentra· 
tionslager genutzt wurde . Es ist das Verdienst der Projeklgruppe Breitenau an der GHK, die
se" Tatbestand in einer Ausstellung einer breiteren Offentlichkeit zuganglich gemacht Zll 

haben. Ein Aktenfund in einem Keller des ehemaligen Klosters verhalf 1979 Zll reichhaltigem 
Material , das jctzt in Breitenau als Dauerausstcllung auf Naziverbrechen in der naheren 
Umgebung Kassels hinweist. Die QueUen (Aufnahmehficher , Haftlingsakten , Korrespon
denz) , von dencn nur ein kleincr Ausschnitt gezeigt werden kann - der groBere Teil soli in 
Kurze in einer abschlieBenden Arbeit veroffentlicht werden - sprechen fUr sich und geben 
einen Einblick in das Schicksal der inhaftierten politischen Gefangenen, Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangenen, die hier von den Gestaposchergen geschunden worden sind. Die Ouellen 
werden, durch Reproduktionen , Bilder und Karten illustriert , in einzelnen Kapiteln kommen
tiert und lassen z.B. den Weg der "Schutzhaftlinge" bis zur Deportation nach Buchenwald 
oder andere Lager verfolgen . Im Lauf der Zeit wurden uber 8000 Menschen aus sieben Natio
nen eingeliefert. Die Verhaftungsgrunde waren fadenscheinig: unerlaubtes Fernbleiben von 
der Arbeit (= Sabotage), Falschen einer Essenmarke, Bettelei , Verdacht (!) auf Kartoffel
diebstahl , Verkehr mit Fremdarbeitern , Erzahlen von politischen Witzen usw. Man erkennt 
daran , wie sich das Regime vor seinem Ende nur noch durch Terror halten konnte . 

So sehr es zu begriiBen ist, da8 eine jungere Generation mit groBerem Abstand zu den 
damaligen Geschehnissen versucht , das verhangnisvolle Erbe aufzuarbeiten , aus der Sicht des 
Fachhistorikers mu8 doch hier und da Kritik angemeldet werden. Zunachst am Titel: "erin
nern" kann man nur an etwas, das irgendwann einmal im BcwuBtsein lebendig war , und das 
man ins Gedachtnis zuruckrufen will. Die apodiktische Feststellung "Das Konzentrationsla· 
g.er Breitenau war 1933/34 in der Stadt und in der Umgebung in den Behorden und in der 
Offentlichkeit bekannt" kann man so nicht ohne weiteres abnehmen. Die Offentlichkeit , d .h . 
der normale Burger Kassels oder des weiteren Umlandes - vorausgesetzt , er hat etwas vom 
KL Breitenau gewuBt, was noch lange nicht bewiesen ist - hatte wahrscheinlich Breitenau 
nicht einmallokalisieren konnen . Der Ort war nicht so bckannt, wie man das gerne fUr seine 
Thesen haben m6chte (damals stand nicht vor jeder Haustilr ein PKW) . Da hilft auch nicht die 
Wiedergabe von Zeitungsberichten mit der weisen Behauptung, der aufmerksame Leser habe 
aus der Zeitung erfahren konnen, was in Breitenau geschah . Gerade die reproduzierten Texte 
sind nicht dazu geeignet . das zu erharten , denn sie haben - wie zugegeben wird - stets 
beschonigende und verharmlosende Zuge (die Betreuung der Haftlinge muB danach geradezu 
ruhrend flirsorglich gewesen sein). Die Ausschnitte - man staune - stammen z.T. aus der 
" Hessische Volkswacht" , einem NS-Organ! Die Kommentatoren hatten sich einmal uber die 
"Medienlandschaft" der fruhen drei8iger Jahre informieren sollen , wo nicht am Morgen urn 
sechs Uhr in jedem Briefkasten eine Zeitung steckte. - Es hilft auch nicht, minutiOs aufzufiih· 
ren , weJche Chargen an einer Haftlingsdeportation beteiligt waren, vom Leiter der Gestapo· 
leitstelle , seinem Stellvertreter usw. bis zum Telefonisten, vom Lagerleiter, seinem Stellver
treter iiber rund 40 Wmer bis zum Telefonisten, ferner dem Ortspolizisten und dem Lokfuh· 
rerdes Transportzuges , nicht gezahlt, wer alles von amtswegen unterrichtet werden mu8te . Es 
soli nicht bestritten werden , daB alle diese Leute etwas gewu8t haben . Aber zu glauben , sie 
hatten nach DienstschluB nichts Eiligeres zu tun gehabt, als Ehetrauen und Kindern , Oma und 
Opa, abends dem Stammtisch oder den Kegelbriidern die neuesten Nachrichten aus dem 
Lage r zu erzahlen und so als Multiplikatoren den Ruf Breitenaus von der Maas bis an die 
Memel zu verkunden , ist nur aus volliger Unkenntnis der damaligen Verhaltnisse zu erklaren. 
Nachdenken, Leute! (Fur schlichtere Gemiiter: In Kassel· Wehlheiden gibt cs eine Justizvoll· 
zugsanstalt. Wer von den Einwohnem Wehlheidens weiB wohl , was hinter den hohen Mauern 
vor sich geht? Es ist naturlich Unsinn, von heute auf damalige Verhaltnisse zu schlieBen, zeigt 
aber, was gemeint ist). - Bei der schlauen Kommentierung fehlt das , was ein angehender 
Historiker friiher schon im ersten Semester beim Umgang mit Quellen lemte: Sorgfalt und 
Vorsicht bei der Interpretatio n. Der Historiker hat immer Schwierigkeiten mit dem Verstand
nis zuruckliegender Zeitabschnitte , weil er u .a. keine Zeugen mehr befragen kann und die 
Gedankenwelt und die UmsHinde, die den Menschen zu seinen Handlungen bewegten, nicht 
kennt. Hier hutte man - eine einmalige Gelegenheit - statt aus den Quellen messerscharf nur 
das zu schlieBen , was man fur die eigene Wunschvorstellung braucht, an hand zahlreicher noch 
lebender Zeugen die Ergebnisse aut ihre Stichhaltigkeit uberprufen konnen und dann viel
leicht festgestellt, daB man zwar manches richtig gesehen , vielfach jedoch an der Wahrheit 
vorbeifabuliert hat. Es war eben damals, wo schlechterdings alles geheim und fast j~der ver· 
gattert war , besser, nichtszu sehen , nichts zu horen und nichts zu wissen , vor all em den Mund 
zu halten . Niemand konnte dem anderen (rauen und das an vielen Hauswanden prangende 
Plakat "pst" negieren , wollte er nicht selbst bei Nacht und Nebel abgeholt werden (S . 8 ganz 
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richtig: Es hattc jeden treCCen konnen) . - Es sei auch die Frage gestauet , wo die Projekt
gruppe mit ihrer Weisheit geblieben ware, wenn man nicht 1979 Akten geCunden hane, die 
eigentlich nach damaligem Brauch beim Abriicken hatten verbrannt worden sein mussen. 

Auch die Schelte fUr Reclams Kunstfiihrer geht an der Sache vorbei. Ein KunstfUhrer ist 
kein geselischaCtswissenschaftliches Lehrbuch. Wenn alle Grausamkeiten und Morde , die in 
ehrwiirdigen Kunstwerken . wie Kirchen , Burgen und Klostern geschehen sind, im Tcxt ihren 
Niederschlag finden muBten, wiirden KunstfUhrer zu unhandlichen Walzern und dam it 
unbrauchbar . 

Nicht zuletzt stort das Format des Katalogs (etwa 30 cm mal 35 cm). Er ist weder stehend 
noch liegend unterzubringen. und deshalb ist zu befUrchten, daB er, als im Wege liegend, recht 
bald im Papierkorb vcrschwindet. und das ware schade um die sicher nicht billige Ausstattung. 
Man hane bei besserer Anordnung der Textc und Bilder viel Platz sparen und alles auC "nor
male m" Din-A-4-Format unterbringen konnen . - Gestapomorde in Wehlheiden und \Vii
helmshohe gehoren nicht zum Thema Breitenau. Es bleiben viele Fragcn oCCen. Warum wer
den bei dem reichhahigen Material keine Namen genannt? Wer war die sadistische Ober
schwester? Wcr hat sich beim Prugeln besonders hervorgetan? Wer wehrlose Menschen mi8-
handelt , gehort an den Pranger , auch heute noch . 1940 gab es einen Anslaltsdirektor Klim
mer. Heute gibt es in Breitenau eine Klimmer-Stra8e . Wie reimt sich das zusammen? 
Merke: Wer Quellen interpretieren will, sollte das zweckma8igerweise vorher lernen (La
Chaux-De-Fonds) Wilhelm Erlgelbach 

Jonas, Heinrich: FimC Geschichdcrchen vun Kasselaneren, die de in d' r wulie gefarwed sinn, 
nach dem Urtext herausgegeben von Herfried Homburg, illustriert mit fUnCSkizen unbekann
ter Kiinstler van Alts tadtmotiven und Schlu6vignetten van Raimund Oertling; Gearg Wende
roth-Verlag Kasse11982; 96 Seiten ; 16.80 DM. 

Bereits 1899 begrundet Heinrich Jonasdie VerOffentlichung seiner fUnfGeschichten in Kas
seler Mundart : 
"Gegenwartig haben nur noch Kasselaner van hohem Alter ... dieses Idiom in ihrer Kindheit 
und Jugendzeit gesprochen oder in ihrer Umgebung rein sprechen ho ren, wahrend es den spa
ter geborenen mehr nur als Citirtes und dem Humor entspringendes aus alter Leute Mund 
nahe trilt . Es so, wiees Ende der Ciinfziger Jahre noch allgemeiner Gebrauch war, wiederzuge
ben, und es von allem Fremdartigen ... und Verrohten fern zuhalten war mein Bestreben ..... 

Diese Worte haben Ober 80 Jahre spater nur an Bedeutung und Wahrheit gewonncn, nach
dem der gewachsene Lcbensraum der Kasseler Mundart mit der Altstadt endgultig unterge
gangen ist. Dennoch ist die Freude an der Kasseler Mundart in weiten Krcisen erhalten geblie
ben, auch dort , wo sie nicht mehr gesprochen wird, sondern nur noch zur vergnuglichen Dar
bietung dient. Dieses BedOrfnis suchten in den letzten Jahren einige mehr oder weniger 
bedeutende DialektverofCentlichungen zu befriedigen, doch macht gerade der Vergleich mit 
den FimCGeschichderchen von H. Jonas deutlich, wie weit der Verfall der lokalen Mutterspra
che schon gediehen ist. Jonas halt mit Iiebenswiirdigem Verstandnis das Milieu , die Lebens
verhfiltnisse in der Kasse ler AllStadt Cest. Er schildert die bescheidene Ergebenheit, den 
Arbeitswillen und die Redlichkeil dieser Menschen, die eine Herzlichkeit in ihrer Lebensge
meinschaft verband, die uns heute Cremd geworden ist. Hier begegnel uns die Mundart noch 
als Ausdrucksmittel . das das ganze Leben umspannt - nicht als Stimmungsrahmen fUr Hei 
matfest und Unterhaltungsabend - und besitzt daher den Reichtum moglicher menschlicher 
LebensauBerung. H. Jonas schildert .,Was me so en guden Kerle nennd , ha lewede schlechd 
und rechd und machde ewend keine gro8en Ahnspriche nid'·. 

Die hier gesprochene Mundart ist reich an eigenen idiomatischen Wendungen , die der 
Hochsprache fremd sind, an Besonderheiten der Grammatik und der Syntax. Die poetische 
Substanz der Geschichterchen lebl von der mundartlichen OriginaliHit, die mit dichterischer 
Fahigkeit eingesetzl wird . Besonders schon kommt hier die 8egabung der Kasseler Bevolke
rung zur Geltung, ihre scheue Zuriickhaltung im emotionalen ~ereich sprachlich durch ein
dringliche Bilder auszugleichen. Bei Jonas finden sich nicht die Obersteigerung und die Hau
fung dieser Stilelemente, von denen die neueren Mundanveroffentlichungen Icben und sich 
dadurch vom Alitag entfremden. Es kann dem Hcrausgeber Herfried Homburg nicht genug 
gedankt werden, da8 er mit der Neuauflage der .,Fimf Geschichderchen"" den Mundartliebha
bern in Kassel demonstriert , welchen Reichtum die Kasseler Mundart besa8 und zu welch poe
tischem Ausdruck sic fahig ist. So wird ein MaBstab wieder allgcmein verfOgbar, an dem sich 
neuere Mundartveroffentlichungen orientieren sollten. Zugleich wird aber auch schmerzlich 
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bewu6t, daB mil dem Untergang des Milieus auch die Sprache stirbt und vielerorts nur eine 
dialektgefarbte Umgangssprache als Kasseler EigentUmlichkeit Jebendig bleibt. 

Die "Fimf Geschichderchen" uberliefem aber mehr als nur Sprache. Darauf sei in einer 
Zeitschrift fur Hessische Geschichte und Landeskunde besonders hingewiesen. Die "Fimf 
Geschichderchen" enahlen Elend und Glfick der kleinen Tagelohnerfamilie Griesel an einem 
Weihnachtsabend , die unvermittelte Verlobung des einsamen Schneidergesellen Bollert mit 
der vom Schicksal gepriiften Handschuhmacherin Lenchen Helmuth; sieschildern die Stamm· 
tischatmosphare uriger Allstadtkauze, die enge Lebensgemeinschaft einer Nachbarschaft in 
der Fliegengasse bei einem ausgelassenen Polterabend und den Erlebnisbereich dieser Zeit 
mit der heute vielleicht riihrselig empfundenen Erzahlung urn den friihen Tod eines Wunsch· 
kindes . 10nas' "Fimf Geschichderchen" sind ein kulturgeschichtliches Denkmal der unterge
gangenen Altstadt von hohem literarischen Wert. 

Die genaue SChilderung der Lebensverhaltnisse in der Kasseler Altstadt vor 1850 kann 
Quellenwert fUr die Volkskunde und Sozialgeschichte beanspruchen. In diesem Zusammen
hang ist auch der selbstverstandliche, haufige Gebrauch von Worten franzosischer und jiidi
scher Herkunft ein kulturgeschichtliches Zeugnis. Diese ungezwungenen natiirlichen Wen
dungen heben sich deutlich von dem aufgesetzten und demonstrativen Einsatz franzosischer 
Worte in neueren Dialektdichtungen ab. Das Erwerbsleben, die Einrichtung der Hauser, 
Nahrungsgewohnheiten , Familienleben und Weltsicht der kleinen Kunsthandwerker und 
Handwerker in der Altstadt werdeo hier realistisch aber mit menschlicher Warme geschildert. 
Sie sind im Zeitaiter der beginnenden lndustrialisierung und des Freihandels zu ununterbro
chener Arbeit gezwungen . 

Unuberhorbar ist in den Geschichteo die Bitte an den Leser urn Verstandnis und der Appell 
zur Hilfe gegenfiber der geschilderten sozialen Not. 10nas veroffentlichte seine "Geschichder
chen" seil 1878 in der "Casseler Tagespost" . Sie sind soziales Engagement fUr die Not der 
Armen , die durch tatige Mitmenschlichkeit gelindert werden soli . 100as fordert die Reichen 
auf zu helfen (wie es in seinen Erzahlungen Herr Bidermund uod Frau Veilchenkranz von der 
Konigsstra6e tun), spornt aber auch den Tagelohner Griesel an, sich in seiner Not nicht zu ver
harten und abzuschlie6eo , sondern sich verstandnisvollen Menschen Zll offnen und um Bei
stand Zll bitten. 

Herfried Homburg steigert das Verdienst dieser Veroffentlichung durch die sorgfaltige phi
lologische Bearbeitung der Texte , aufgrund der ersten Drucke und der Redaktion von Jonas' 
eigener Hand (die bei den frfiheren Ausgabeo - 1899 Verlag von L. D611 , 1904 KaTl Vietor, 
1920 Karl Vie tor - nicht eioheitlich geleistet war) . Die sechs Seiten seiner Einleitung infor
mieren knapp, prazise und abgewogen fiber die dialektgeographische Einordnung, Bedeu
tung , dichterische und sonstige Oberlieferung der Kasseler Mundart. So unterstreicht Hom
burg auch den schon urn 1900 als Grund fur den Verfall der lokalen Muttersprache genannten 
Tatbestand: Sic sei jahnehntelang allein den "Schlagdhasen, stadtbekannten , inzwischen zu 
angeblichen Originalen hochgelobten arbeitsscheuen Saufern" iiberlassen worden und des
halb vom urtiimlich derben ins unertraglich ordinare abgeglitten. Den Kenner verwundere es 
nicht , wenn der Unbefangene, der allein aus diesem Milieu stammenden Vokabeln lese oder 
gar in der nach vermeintlichen Vorbildem haBlich gedehnten , breiten Aussprache hore, sich 
angewidert abwendet . Wir sind Herfried Homburg dankbar , daB er die lokale Muttersprache 
von diesem verfalschenden Eindruck befreit. Er ruft auch in Erinnerung, was bereits Wilhelm 
Bennecke fUr Carl Hesslers Hessische Landes- und Volkskunde ermittelte, daB namlich "das 
' Kasseler Wortchen', mit dem sich die Kasselaner in der Fremde ihren Landsleuten gegeniiber 
als echt auswiesen, "Schludde" (= langer, schmaler Krug ; Steinflasche) hieB und somit nicht 
das geringste mit dem 'von Kubillen und anderem Unflat ' erst nachtraglich ins Gerede 
gebrachten angeblichen Erkennungswort aus dem Fakalienjargon zu tun hat". Homburgs Bei
trag ist das Beste, was scit Paul Heidelbach zur lokalen Muttersprachc in Kassel veroffeotlicht 
worden is!. Er sollte bei alien weiteren Oberlegungen zur Forderung der .. Fullebriggenspro
che" beriicksichtigt werden. 

Hier gibt Herfried Homburg auch den Lebenslauf des Lithographen Heinrich Jonas (1840 
- 1905) , der charakteristische Ziigc der Sozial- und Kulturgeschichte Kassels im 19. lh. wider
spiegelt. 

Zum SchluB sei noch auf die auBerst gediegene und geschmackvolle Aufmachung des klei· 
nen Werkes dank bar hingewiesen , die beim Georg-Wenderoth-Verlag nun schon Tradition ist 
und trotz steigender Kosten aufrecht erhalten wird. Zum angenehmen Erscheinungsbild tra
gen neben dem sorgfaltigen Druck, den hfibschen SchluBvignetten von Raimund Oertling vor 
allem die flinf Skizzen von Altstadtmotiven bei , die von Herfried Homburg aufS. 92 zusatzlich 
beschrieben werden. In diesem Zusammenhang sei angemerkt , daB die ErHiuterung des SiI· 
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des "Durchblick auf den Altmarkt von der Gasse vor der Schlagd aus" (S. 71) korrekt ist , daB 
aber aus diesem Blickwinkel die Hirschapotheke (Ecke ludenbrunnen/Marktgasse) nicht ein
zusehen ist. Der Kunstler hat sich also mit dem iiberdimensionierten Hirschemblem eine Frei
heit erJaubt, die die topographischen Gegebenheiten verwirrt. 

Mit der Neuauflage von Heinrich 10nas' Fimf Geschichderchen hat Herfried Homburg und 
der Georg-Wenderoth-Verlag in aller Stille einen wesentlichen Beitrag zur Kasseler Kulturge
schichte geieistet, rur den ihm alle Kassel-Freunde dankbar sein mussen. Wir wunschen auf
richtig Herausgeber und Verlag Eriolg fUr das preiswerte kleine Buch, damit beide auf dem 
eingeschlagenen Weg zum Besten der Kasseler Kulturarbeit fortfahren kannen . Da 10nas' 
"Fimf Geschichderchen" nicht nur den Fachgelehrten und Freizeithistoriker interessieren , 
sondem in ihrem Gehalt jeden Bucherfreund ansprechen, sei das kleine Werk jedem herzlich 
empfohlen. Karl Hermann We-gnu 

Erinnerung an Kassel, aufgenommen und gezeichnet von C. LOwer und in Aquatinta geatzt 
von Martens; Herausgegeben von Wilhelm Appel; Numerierter Faksimilenachdruck; Verlag 
Friedrich Lometsch Kassel1978 (77. Druck der Arche); 24 S.; 10 Farbtafeln; 1 Titelvignette; 
DM 95,-- . 

Mit dem treu dem Original nachgebildeten ErinnerungsaJbum aus der Zeit um 1840 
beschenkt der Friedrich-Lometsch-Verlag Kassel mit einer bibliophilen Kostbarkeit. Die 
unzahligen Vedutenserien und Erinnerungsalben mit Ansichten von Kassel und Wilhelms
hahe sind beredtes Zeugnis fur den starken Fremdenverkehr, den die kurhessische Residenz
und Hauptstadt seit Ende des 18. lh. anzog. TrOlz der - bis heute noch nicht voll eriaBten -
Vielfalt verschiedenster Ausgaben sind gerade die Alben heute selten und bei Sammlern 
besonders begehrt geworden. Sie erreichten inzwischen Preise, die nur fUr sehr wenige 
erschwinglich sind. Umso dankbarer ist der Kassel-Freund, mit dem Faksimile eines der 
schonsten "Erinnerungsalben", eine Sammlung von 10 besonders reizvollen Biedermeieran
sichten aus der kurhessischen Residenz erwerben zu konnen. Die Zeichnungen Conrad 
Lowers, der 1834-1850 als Maler und Lithograph in Kassel nachweisbar ist , wurden von 
10hann Heinrich Martens (von 1834-1850 in Kassel) in Aquatinta-Technik radiert und mit zau
berhafter Zartheit koloriert. Im einzelnen enthait das Album eine Gesamtansicht "Kassel auf
genommen vom Moncheberg", "Die St. Martinskirche" , "Das Residenzpalais" , " Der Fried
richsplatz" , .. Das Theater" , "Die Bellevue" ... Das Museum" , "Die Fuldabriicke", " Die Oran
gerie" , "Augustenruhe". ledes einzeJne Blatt versetzt den Beschauer durch seinen Charme in 
die Residenz zur Zeit des Biedermeiers. Wahrend die Farbtafeln die Kasseler Altstadt noch 
nicht als lohnendes Objekt erkennen, tragt das Album mit der Titelvignette "Der Brink" ein 
erstes Zeugnis rur den fruh entdeckten Reiz der Fachwerkbauten und eines Altstadtplatzes in 
Kassel. Auf eine besonders ansprechende Art belegt dieses Album Schonheit und Rang des 
Kasseler Stadtbildes in der ersten Halfte des 19. lahrhunderts . Es ist Lometschs Verdienst , 
diesen lebendigen Eindruck durch das Faksimile auch weiteren Kreisen und spateren Genera
tionen zu vermitteln. 

In einem kurzen, aber sehr informativen Nachwort gibt der Kasselkenner Fritz Lometsch 
Oaten zu den Kilnstlem 10hann Heinrich Martens und Konrad L6wer, zur lithographischen 
Anstalt Carl Pfort's Witwe in Kassel und dem bedeutenden Buch- und Kunsthandler Wilhelm 
Appcl, in dessen Verlag die Originalausgabe erschien. Neben dem kunsthistorischen und 
lokaltopographischen Wert des kleinen Albums bietet es ein hervorragendes Beispiel fUr den 
hohen Stand der zahlreichen Veri age und lithographischen Anstalten in Kassel in der ersten 
Halfte des 19. lh. 

Die Faksimile-Ausgabe erschien in einer numerierten Auflage von 350 Exemplaren. Der 
interessierte Leser ist also gut beraten, rasch zuzugreifen . Dem Verleger gebiihrt Dank filr 
diese historische Kostbarkeit. Karl Hermann Wegner 

Lometsch, Fritz: Kassel , Bauten einer alien Stadt; 70 S. ; 31 Farbtafeln; Pp. ; DM 15,--; Fried
rich-Lometsch-Verlag Kassel 1981. 

Der urn die Dokumentation des historischen Kassel so verdienstvolle Verleger Fritz 
Lometsch tritt uns in diesem Bandchen als Kunstler meisterhart aquarellierter Zeichnungen 
entgegen. Er hat in den lahren 1937-1943 fUr eine gemeinsam mit seinem Freunde German M. 
Vonau geplante "Hauserfibel" 31 kunst- und kulturgeschichtlich wichtige Bauwerke aus dem 
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ahen Kassel mit Tuschfeder und Pinsel festgehalten. 29 dieser SHitler wurden bereits bald 
nach dem Kriege a1s "Siebenter Druck der Arche" im Friedrich-Lometsch-Verlag von Ger
man M. Vonau mit ausfiihrlichen Texten schwarzweiB und 1971 in einer Kunstblattmappe im 
Format 32 x 42 cm veroffentlicht. Diese wurde von Kurt Gunther in der ZHG 82, 1971 in einer 
begeisterten Sesprechung vorgestellt, auf die hier zur Wurdigung der einzelnen SHitter und 
Sauten verwiesen sei. Die erste Veroffentlichung nach dem Kriege war noch als Erinnerungs
album gedacht fUr eine Generation, die German M. Vonaus Vorwort nachvollziehen konnte: 
"Und doch lebt die Stadt in ihrem reichen Fachwerk, den Renaissancegiebeln, gotischen Kir
chen, barocken Zierrat, klassizistischer Formenklarheit in unserer Vorstellung ... wie ein Ort, 
den wir vor Jahren besuchten und noch nicht wiedersahen ... wie ein Mensch, der uns vcrlieB 
und von dem noch Silder und Sriefe auf unserem Schreibtisch liegen ...... Jetzt seien die scho
nen Bilder auch all denjenigen empfohlen, die das ahe Kassel nicht mehr erlebt haben. Das 
geschmackvoll aufgemachte Buchlein im handlichen Oktav-Format kann tatsikhlich als eine 
Art Kasseler Hauser- oder Stilfibel dienen, da die Bauten reprasentativ fur die Epochen vom 
14. - 19. Jh. ausgewahlt wurden und sowohl die fiirstlich-hOfische als auch biirgerlich-stadti
sche Architektur zeigen. Die modellhaft vorgestellten Gebaude eignen sich besonders fUr den 
Heimatkunde- oder Kunstgeschichtsunterricht, da Fritz Lometsch mit [einer geschmackli-::her 
und technischer Sicherheit das Gesicht der Bauten auf ihre wesentliche Ziige zuruckfiihrt, so 
daB sie in der zuruckhaltenden einfach klaren LinienfUhrung und in ihrer charakteristischen 
Eigenart vor Augen treten. 1n diesem Zusammenhang sei angeregt, ob nicht - wenigstens 
einige - Blatter aus der Kunstmappe von 1971 groBformatig fUr den Schulunterricht als 
Anschauungsmaterial in der Klasse reproduziert werden konnten. 

Aus dem Bandchen spricht die ganze Liebe des Kiinstlers und Verlegers Fritz Lometsch fiir 
seine Hcimatstadt, die er nicht nur durch sein umfassendes verlegerisches Werk immer wieder 
unter Beweis gestellt hat, sondern bis heute in tatigem Engagement fUr die bauliche Gestalt 
der Stadt und ihr kuhurelles Leben einsetzt. In diesem Sinne vertritt Fritz Lometsch seit Jah
ren Ziele und Interessen des Vereins fUr Hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel, 
dessen Mitglied er ist. Fritz Lometsch gebiihrt unser allcr groBer Dank! 

Karl Hermann Wegner 

MelZ, ErnSl Chrislopher: Residenzstadt Kassel EinfUhrung von Gerhard Seib und Angelika 
Nold, Friedrich-Lometsch-Verlag Kassel1980 (SO. Druck der Arche); 119 S. mit 27 Bildta
feln, davon 20 farbig und einem Foto des Verfasscrs; DM 68,--. 

Mit der Jubilaumsausgabe des SO. Druck der Arche hat der Verleger Friedrich Lometsch 
seiner Heimatstadt und alien Kunst- und Geschichtsfreunden eine besondere Kostbarkeit 
geschenkt. Die Neuauflage von Christopher Metz "Residenzstadt Kassel" (erste Auflage 
1961, zweite Auflage 1966) erschien im vergr68erten Format 23 x 25 cm, wodurch die Repro
duktionen sehr gewinnen, und wieder in bcsonders gcpflegter und geschmackvoller Aufma
chung. Diese Liebhaberausgabe wird nicht nur den geschichtlich oder kunsthistorisch Interes
sierten ansprechen. Der Band konnte ein Hausbuch der Kasseler Familien werden, denn er 
kann mit der Freude an den Bildern Stadtgeschichte von 1620 - 19191ebendig machen. 

Es ist ein gr08es Gliick fUr Kassel, da8 ein handwerklich so sicherer und kiinstlerisch begab
ter Maler wie Ernst Christopher Metz (1892-1973) eine Lebensaufgabe darin sah, das histori
sche Stadtbild, das Leben der Menschen in vier lahrhunderten zu rekonstruieren und festzu
halten. Seit langem sind die Bilder E.C. Metz' die popularsten DarsteUungen des historischen 
Kassels. E.C. Metz fiihrt die Guachetechnik zu hoher Vollendung und entwickelt trotz spur
barer Einfh.isse seiner Kasseler Akademielehrer Kolitz, KnackfuB, Olde und des Miinchners 
Paul Hey schon sehr fruh seinen eigenen Stil: klare, heitere Farbigkeit, gedrangte DetailfUlle, 
die aber streng der iibersichtlichen Gesamtkomposition untergeordnet wird. Die mit viel 
Humor gestaltete menschliche Szenerie erinnert bisweilen an Spitzweg. Wahrend bei zeitge
nossischen Darstellungen, auch bei alteren Fotos, oft das AlItagsleben fehlt, bestechen die 
Bilder von E.C. Metz durch das mit akribisch historischer Treue geschilderte Leben auf Plat
zen, StraBen und Gassen. Diese Einzelszenen menschlichen Alltagslebens, aber auch die 
volkreich belebten Platze, machen den Reiz der Bilder aus und spornen geradezu zum Erzah
len an. Die Bilder von Ernst Metz sollten viel sHi.rker fiir den Sachunterricht (Heimatkunde) 
in der Grundschule benutzt werden, sie eignen sich aber auch fiirden Geschichtsunterricht der 
hoheren Klassen. 

Mit besonderer Gewissenhaftigkeit ist die architektonische Entwicklung der Stadt darge
steUt. Der Kenner, dem die Origin ale zeitgenossischer Kassel-Darstellungen vor Augen ste-
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hen , erkennt hinter den Bildern E. C. Metz' das sorgfaltige historische Studium aJJer vorhan
denen Quellen. Fast immer ubertreffen die anschaulichen und kunstlerisch h6herwertigen 
Darstellungen Ernst MelZ' die historischen Vorlagen, sind oft im Detail genauer, da E. C. 
Metz die Belege aus verschiedenen Quellen in seinen Bildern zur vollkommenen Darstellung 
vereinigt. Der Wert von E. C. Metz' Bildem liegt also wesentlich in der doppelten Begabung 
ihres Sch6pfers: der sichere Kunstler warzugleich begeisterter und gewissenhafter Historiker . 
GlUcklich fUgt sich hierzu auch das schriftstellerische Talent von E. C. Metz , das in den beglei
tenden, beschreibenden historischen Texten deutlich wird (S. 68-119). Diese Texte wurden 
von den frtiheren Aufiagen ubernommen, oder, soweit bisher unverOffentlichte Motive in den 
Band aufgenommen wurden, von Gerhard Seib und Angelika Nold gewissenhaft erganzt. 
Von den beiden Autoren stammt auch die EinfUhrung (S. 5-10), in der die Verdienste urn den 
kiinstlerischen NachlaB von Frau Friedel Metz, der Witwe des Kiinstlers, - auch beim 
Zustandekommen dieses Bandes - anerkannt und eine Biographie sowie Wiirdigung des 
Kunstlers Emst Metz gegeben werden. 

Besonders die erstmals in den Band aufgenommenen Bilder machen deutlich, da8 die nach 
1960 entstandenen an kunstlerischer Kraft verlieren. Der "ProSpekl ... von Nordosten im 
Jahre 1620" (Abb. I , 1968) scheint fast einen neuen Stil anzukundigen, denn die im Verhaltnis 
zur Stadt uberdimensionierte Wiedergabe der Hauptgebaude, das Hinwegsetzen uber die 
Regeln der Perspektive und die puppenartigen Volksszenen k6nnten dieses Gemalde der nai
ven Malerei zuordnen. Bei den spateren Werken nimmt E.C. Metz' Neigungzu, die Volkssze
nen zu steigem, gleichsam komprimie rend wie im Film, die Proportionen der Gebaude zu ver
schieben (Abb. 1,2,21) oder auch das Detail zu vernachlassigen (Abb. 19 unkorrekte Wieder
gabe der Fassade derGemaldegalerie, Abb. 22 Turm der Kirche Sancta Familia in derGegend 
von K6nigstor und Wilheimshoher Allee). Der Vergieich mil den fruhen Werken macht den 
Unterschied besonders deutlich : wundervoll die Stimmung der Dekanei mil dem Turm der 
Martinskirche (Abb. 8, Entstehungsjahr 1928), "Untemeustadter Miihle mit der alien Linde" 
(Abb. 15, Entstehungsjahr 1942), " Der Altmarkt mit BriiderstraBe" (Abb. 5 , Entstehungs
jahr 1944/45) , "Martinskirche von Nordwesten" 1919 (Abb. 9a, Entstehungsjahr 1948), und 
die bekannten Bilder aus Metz' erfolgreichsten Jahren nach 1950, die den Bestand der beiden 
ersten Aufiagen ausmachten, griinden Metz' Beliebtheit auf sicherer Qualitat. Die sorgfaltige 
Aufmachung laBt den Druckfehler auf S. 73 (letzte Zeile) geme ubersehen. Die Kaiserliche 
Hauptpost am Konigsplatz (erbaut 1879-81) sollte nicht als "ein typisch Wilhelminischer 
Backsteinbau" bezeichnet werden, da diese Epochenbezeichnung fUr die Regierungszeil Kai
ser Wilhelms 11 . (1888-1918) eingefUhrt ist (S. 111). 

Die Bezeichnung "auf dem Opferberge" in Wolfsanger geht sicher nicht aut eine friihge
schichtliche germanische Kultsditte zuriick, sondern ist mittelalterlichen Ursprungs 
(S. 115 f.) . 

Dem Verleger Friedrich Lometsch wird jeder, der sich fUr die Entwicklung der europai-
schen Stadt interessiert , ein groBes Dankesch6n zollen. Karl Hermann Wegner 

Hamecher, HorSI:Kassel in alten Ansichtskarten; neue Folge; Flexigverlag Frankfurt 1980; 
95 S.; OM 24,80. 

Die Veroffentlichung aus der Postkartensammlung Hamecher versteht sich als eine Fortset
zung des 1. Bandes .,Kassel in alten Ansichtskarten" von Herfried Homburg, der in der ZHG 
87,1978179 S. 403 f. besprochen wurde. Der dort gepriesene Wert solcher Fotosammlungen 
gilt auch fUr den 2. Band : Erinnerungsbandchen fUr alte Kasselaner und historische Doku
mentation fUr die Generationen. die die untergegangene Stadt nicht mehr mit eigenen Augen 
gesehen haben. Wer in diesem Bandchen Wiederholung oder das Ausweichen auf unbedeu
tendere Motive erwartet, wird freudig iiberrascht sein, da es Hamecher gelingt, mit neuen 
Trumpfen das Interesse wach zu halten: Er veroffentlicht hier zahlreiche bunte Karten aus der 
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und sehr seltene und aufschlu8reiche Ansichten , z.B. S. 19 
(Vogt'sche Muhle) , 29 (HohentorstraBe), 44 (Obere K6nigsstra8e mit den Palais der Gratin 
Hessenstein und des Landgra(en Friedrich von Hessen-Rumpenheim - leider geht der 
beschreibende Text hierau( nicht ein - und dem noch kaum beeintrachtigten einheitlichen 
Gesamtbild der Oberen K6nigsstraBe) , 45 (Schomburg-Denkmal auf dem Messeplatz) , 48 
(Elisabeth-Krankenhaus), 57 (Kunstakademie) u .v.a . Er bringt erstaunliche Blickwinkel : S. 
20 (Flu8bad mit Aue und der dahinterliegenden harmonisch sch6nen Stadtfront), 38 (Fried
richsplatz) , 46 (Rathaus mit Oberneusladt), 64 (Friedrich-Wilhelms-Platz). Fotos aus interes
santen Lebensbereichen machen das kleine Werk zu einer kulturhistorischen QueUe: S. 23 
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(Waisenhaus), 26 (Flugplatz Waldau), 32, 65, 68, 72, 81, 82 (Gastwirtschaften, Restaurants, 
Theater), 43 (Zeppelin), 47 (Nagelung des Zaitenstocks vor dem Rathaus 1915). Daneben 
sind die Vororte mit kaum bekannten Motiven vertreten (S. 24, 25, 27,34,35,63,83,86) und 
verschiedene Ausflugslokale (z.B. S. 94f.). AufschluBreich sind auch die Gegenuberstellun
gen von Motiven, die eine stadtebauliche Situation ilIustrieren: S. 12113 (Altmarkt), 14/15 
(Regierungsprasidium), 16117 (Fuldabrucke). 

Nach dem Katalog von Wolfgang Kemp und Floris M. Neususs [Hg.], Kassel1850 bis heute, 
Fotografie in Kassel - Kassel in der Fotografie, Munchen (SchirmerIMoseI1982, 224 S. 202 
Abb., kann sicher der Superlativ .. alteste erhaltene Kasseler Fotografie" rur Abb. S. 39 nicht 
mehr gehalten werden, zumal die sehr ausgepragte Mode der zahlreichen Zuschauer bei der 
Wachabl6sung eher auf die Zeit urn 1860 weist. Das auf Abb. S. 49 hoch aufragende Haus ist 
Terrasse Nr. 3, (Dr. Wilhelm Brandenburg), Terrasse Nr. 1, Geburtshaus des jUdischen Philo
sophen Franz Rosenzweig. iiberdauerte den Krieg und steht heute noch. Unter Abb. S. 50 hat 
sich ein Druckfehler eingeschlichen: statt 1803 muB es 1903 heiGen. 

fm Vorwort spricht Horst Hamecher vielen alten Kasselanern aus dem Herzen, wenn er die 
Abbruchwelle der Nachkriegszeit geiBelt, der in Kassel zahlreiche wertvolle Baudenkmaler 
geopfert wurden, die in vergleichbar zerst6rten anderen Stadten im Wiederaufbau gerettet 
worden waren. Hierbei folgt Hamecher weitgehend Darstellung und Urteil Dieter GroB
manns. Beachtung verdient auch die hier genannte Zahl von 13 000 Bombentoten, die Hame
cher aufgrund der Unterlagen der Luftschutzpolizei, die noch in den letzten Kriegstagen ver
lorengingen, gibt. 

Wie kaum ein anderer Band der tiber fiinfzig Bandchen .. Deutschland in alten Ansichtskar
ten" dokumentiert Horst Hamechers einzigartige und kenntnisreich kommentierte Auswahl 
eine untergegangene Stadt. Alle Kasselanerund Freunde allgemeiner Stadtgeschichte k6nnen 
Horst Hamecher dankbar sein , daB er dieses wertvolle Material so preiswert einer breiten 
Offentlichkeit vorlegt. Kart Hermann Wegner 

Wegner, Kart Herman: Kassel - ein Stadtffihrer. In Zusammenarbeit mit dem Magistrat der 
Stadt Kassel. Stauda-Veriag , Kassel1982, 184 S., OM 8,80. 

Den o.a. Stadtftihrer zu besprechen, der seit 1982 in einer Neuauflage voriiegt , die auf den 
(damals) neuesten Stand gebracht, wesentlich erweitert und besser(?) ausgestattet worden 
sein soli, ist eine undankbare Aufgabe. Er ist eine Mischung aus Text, Werbeanzeigen Kasse
ler Firmen - die man optisch manchmal nicht vom Text unterscheiden kann - und Schwarz
WeiB-Abbildungen vom Kleinbild- bis zum seitenffillenden Format. Dieses Durcheinander 
verwirrt den Benutzer. Hier hat der Verlag seinen zweifellos sehr bemtihten Verfasser vollig 
im Stkh gelassen. Anscheinend wollte man die Ausgaben fUr ein vernunftiges Layout, wie es 
so sch6n neudeutsch heiBt , einsparen. Nur einige Anmerkungen: Ab S. to finden wir einen 
Rundgang (besser wohl: Rundlauf) " Kassel ftir eilige Besucher". Das Programm ist ein gut 
gemeinter Vorschlag , nur eilig darf man es nicht haben, es sei denn, man konne den Parcours 
mit rund 40 Anlaufstationen , die der Verfasser empfiehlt , mit der bekannten wegnerschen 
Ausdauer meistern. "Besucher mit mehr MuBe ... ", wer nicht mehr so gut auf den Beinen ist, 
oder wer etwa die z. T. weitHiufigen ErHiuterungen van Ort lesen m6chte , der sollte besser eine 
Obernachtung einplanen - oder sich in aller Ruhe auf eine Bank am Friedrichsplatz setzen , er 
hat mehr von Kassel. - Geruhsamer kann man sich mil Hilfe des nachsten Kapitels in der Stadt 
und unter ihren Baudenkmalern umsehen. Trotz der Kriegszerst6rungen hat der Verfasser 
noch etwa 50 davon aufgespiirt. Sie stammen aus dem Mittelalter und dem 18. bis 20. Jahrhun
dert , werden eingehend beschrieben und einschlieBlich ihres historischen und kulturellen Hin
tergrundes vorgestellt. Ausfiihrlich werden wir auch durch die Kasseler Parks (bis nach WiI
helmsthal) geftihrt. Ein Plan der Wilhelmsh6her Park anlagen mit dem Verlauf der Wasser
spieJe und ein Plan mit den zahlreichen exotischen Baumen und Strauchern urn das SchloB hel
fen dem daran interessierten Besucher sich zurechtzufinden. Das Kapitel iiberdie Museen und 
Sammlungen wird durch StockwerkpHine mil den Standorten der Exponate illustriert, die 
gestatten, seinen Wiinschen gezielt nachzugehen. Ob der Abschnitt "Kassel als Ausgangs
punkt ftir Ausfliige in die Umgebung" in den StadtfUhrer geh6rt, dariiber la8t sich streiten. 
Der Raum zwischen Arolsen und Eschwege bzw. Karlshafen und Melsungen ist zu weit 
gespannt, wenn man nicht Kassel als Standquartier fUr einen langeren Aaufenthalt in Nord
hessen wahlen will. Bei Hofgeismar hatte das dortige Regionalmuseum ein paar Worte der 
Erwahnung verdient, wenn schon das Musikapparatemuseum in Simmershausen angepriesen 
wird (Dienst am Anzeigenkunden?). - Die auf der Stadtgeschichte von Robert Friderici auf-
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bauende geschichtliche und wirtschaftliche Entwicklung Kassels bis in die Gegenwart 
beschlieBt den Textteil . Ihre Lektiire ist als kurze Einfiihrung zu empfehlen, zweckmaBig ware 
das Kapitel am Anfang des Fiihrers gewesen. - Man merkt dem Bandchen an , daBsein Verfas
ser nicht nur uber die notwendige Sachkenntnis verfiigt, sondem auch mil Begeisterung an sei
ner Heimatstadt hangt, er findet vieles liebenswert, pnkhtig, einmalig, einzigarlig. In seinern 
Eifer mag er hier und da etwas zu weitschweifig werden, denn soJch ein bis in die Einzelheiten 
gehender Fiihrer ist nicht jedermanns Sache. Nicht jeder Besucher wird z. B. das Jagdzeug
haus in WaJdau , die Kirche in Wolfsanger oder das Grab der Lotte Grimm besuchen wollen 
oder konnen . Nicht jeden interessiert die damaJige Bewohnerschaft eines aus dem 18. lahr
hundert zutallig erhaltenen Hauses - mit alien damaligen Familienverhiiltnissen und mil dem 
Freundeskreis . der hier wann? wie haufig? zu Gast war. DaB das Spohrdenkmal von Ferdi
nand Hartzer geschaffen wurde, wer kennt schon Hartzer? Kurz, bei einer Neuauflage soUte 
man sich auf das Wesentliche beschranken, trotz aller Liebe des Verfassers zum Oetailchen. -

Geradezu erschlagen wird man durch die Oberfiille an Informationen, die der zweite Teil 
des Bandchens bietet. Ocr Fremde (aber auch der Einhcimische) findet hier aUes Wissens
werte (?) , z.B. uber die Verkehrsverbindungen in und urn Kassel, einschlief31ich Strcckenplan 
der StraBenbahn- und Buslinicn , iiber Museen bis zu weniger bedeutenden Sammlungen (mil 
Offnungszeiten) , er findet die Adressen fast aller Behorden, von Banken, Krankenhausern , 
Badern und Sportanlagen einschlieBlich der Rufnummcrn und Besuchszeiten , ferner Speise
lokale mit arabischer, chinesischer, italienischer , spanischer usw. Kiiche . Selbst der Kasseler 
Burger staunt, was in seinem alten Nest alles los sein soli. Es fehlen eigentlich nur noch die 
Ankunfts- und Abfahrtszeiten der ZOge am Hauptbahnhof und die Telefonnummern der 
Hostessen, aber die wechseln wohl zu schnell. 

Der Stadtfiihrer ist mit einem bunten Stadtplan ausgestattel. Oas ist aber schon das einzig 
Bunte an ihm . Farbige Abbildungen hatten ihm besser angestanden als die tristen Schwarz
WeiB-Bilder, zu deren Entschuldigung gesagt wird, der AUtag in Kassel sei sowieso grau. So 
grau ist er gar nicht. Au6erdem sind die Abbildungen nicht nur unterschiedlich im Format, 
sondern auch in der Giite. Siesind z.T . schief, schlecht beschnitten, unscharf oder UTah. Insge
samt machen sie keinen guten Eindruck. Auch hier ist wieder gespart worden. Unbegreiflich 
bleibt der Preis von 8,80 DM , den man dem Fremden abknopfen will . Warum gibt man den 
durch Anzeigen weitgehend finanzierten Fiihrer nicht kostenlos ab, wie das andere Stadte 
tun? Wilhelm Engelbach 

Sror, G. A .: unter Mitarbeit von Sch/arbaum, Ouo und Werner, Hi/mar: Die Herkulesbahn in 
Kassel. Geschichte einer elektrischen Bergbahn, 10hannes Stauda Verlag, Kassel 1982. 4° 
Kart. , 120S.,48.-DM. 

63 Jahre lang hat die Herkulesbahn - mit viel Gerumpel und Gequietsche, aber umwelt
freundlicher als die qualmenden Busse - zuverlassig Einwohner und Besucher Kassels im 
Berufs- , Ausflugs- und Wintersportverkehr nach Wilhelmshohe, in den Habichtswald, zum 
Herkules und zum Hohen Gras befOrdert , ehe sie 1966 ihren Dienst einstellen muBte . Der 
Geschichte dieser: kurzen Zeitspanne ist der vorliegende Band gewidmet. -

Zunachst wird der Erbaucr dcr Bahn , der vielseitige Gustav Henkel , vorgestellt, oh ne den 
Kassel urn eine Attraktion armer gewesen ware . 1856 in Hemeln geboren , kam er 1870 nach 
Ka:;sel . Oer sp~itere Inhaber zahlreicher Patente, Ehrenmitgiied des Vereins Deutscher Inge
nieure, gn1ndete die noch bestehende Finna Beck und Henkel (Aufziige aller Art) und baute 
1894 die erste HeiBdampfmaschine. Mit ihrer Hilfe versorgte er iiber ein eigenes Elcktrizitiits
werk in der Hunrodstra6e die wachsende Villenkolonie Mulang mit Strom fUr Beleuchtung 
und Haushalt und nutzte die Abwarme zum Betrieb des .. Palmenbades", eines Hallen
schwimmbades (1892/94) und eines Gewachshauses. Es ist in diesem Rahmen unmoglich , alle 
Aktivitaten Henkels auch nur kurz zu beschreiben: u.a. Erweiterung der Stromversorgung 
nach Wahlershausen und Kirchditmold (Elgershausen, Nordshausen , Sauna und Gro6enritte 
solltcn angeschlossen werden) , Mitbegnlndung der Schmidt 'schen HeiBdampfgesellschaft , 
Tiitigkeit als Stadtverordneter und Vertreter des Oberburgermeisters .. , ebenso die Schwierig
keiten , die man ihm in den Weg Icgte (z. B. beim Bau einer Gasanstalt fUr Wilhelmshohe) . 

Schon 1896 plante Henkel (nicht zuletzt wohl , um seinen Stromabsatz zu vergroBem) , den 
ViIlenvorort Mulang mit einer elektrischen Bahn an das Kasseler Stra6enbahnnetz anzuschlie
Ben und sie (a\s Zahnradbahn) bis zum Herkules weiterzufiihrcn. Der Ausbau lohnte aber 
erst, wenn der Transport der Braunkohle aus dem Habichtswald auf elektrischen Guterwagen 
betrieben werden konnte . 1901 wurde nach vielen Eingabcn die Konzession fUr die Strecke 
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Druseltal - Bahnhof Wilhelmshohe erteilt, 1903 der Personenverkehr auf der Streeke Pal
men bad - Luisenhaus - Herkules aufgenommen. Die weitere Gesehiehte von Personen- und 
Giiterverkehr (Kohle und Basalt) kann hier nieht ausgebreitet werden. Es sei auf den bis in die 
Einzelheiten gehenden Text verwiesen, der sich gut und z.T. mit Schmunzeln Iiest , und der 
durch viele Reproduktionen anschaulich gemacht ist (Amtsblatt der kgJ. Regierung von 1902 
und Beilage dazu 1903, FahrpHine, Fahrscheine .. ). Reich ist auch die Ausstattung mit Foto
material von der Bahnstrecke, den Haltestellen , den Endstationen Kirchweg, Herkules und 
Brasselsberg . Man findet ferner alle Wagen- und Anhangermodelle von den Anfiingen bis zu 
Versehrottung, und die grauen Ungetiime der Giiterwagen. 

Das Buch, das den Leser mil technisehen Details beinahe erschlagt, ist von daher gesehen 
eher fUr den Elektro- und Bahnfaehmann und - Historiker geeignet, steekt aber fUr alle Kasse
ler, Kasselaner und Kasselaner so voller Erinnerungen, daB man es ihnen nur empfehlen 
kann. Wilhelm Engelbach 

Wegner, Karl Hermann: Das Stadtmuseum stellt vor: Sammlung H .W. Hess. Bilder und 
Kunstgewerbe aus Kassel. Katalog einer Ausstellung im Palais Bellevue. 1982. 82 S. OM 17 .--

Das Stadtmuseum Kasse l, dank der tatkraftigen Unterstiitzung durch den Magistrat seit 
lahren immer noch im Aufbau , ist leider gezwungen, Reklame fUr sich zu maehen. Es geht mil 
seinen Allsstellungsstiicken in die Schaufenster Kasseler Geschafte oder benutzt anderweitig 
Raume, weil seine engen Verhaltnisse keine M6glichkeit der Aufstellung bieten. Die Samm
lung des Kasseler Optikers H . W. Hess, die das Stadtmuseum seinen Mitbiirgern prasentieren 
wollte, fand deshalb vom 14.4. bis 16.5.1982 ihren Platz im BellevueschloB. - Hier soll nurder 
Kata)og zu dieser Ausstellung angezeigt werden , der, in groBerer Auflage gedruckt, im Stadt
museum noch Zll erwerben ist und pro Exemplar eine Spende von OM 5.- fUr den Aufbau des 
Museums bringt (Miihsam nahrt sieh ... ).- Die Sammlung Hess umfaBt kunstgewerbliche 
Stiicke des 18. und 19. lahrhunderts, u .a. Bestecke der Kasseler Silberschmiede Baueair, Ost
heim und Weigel , Messingleuchter uod den Herkules Farnese von Werner Henschel , aber 
aueh Souvenierglaser. Bierflaschen und Reklamemarken Kasseler Firmen. Kasseler und hes
sisehe Geschiehte wird in Stadtpliinen und Lithografien lebendig. Den groBten Teil des Kata
logs nehmen Reproduktionen von Werken Kasseler Kiinstler ein , die an der Kunstakademie 
gelernt oder gelehrt haben. Oer Katalog will damit und mit den eingestreuten Kurzbiografien 
"die umfangreichste Materialsammlung zur Gesehichte der Akademie zwischen den Weltkrie
gen" sein. Ein Programm der Akademie aus 1930 ist im Originaltext beigefiigt. 

Wilhelm Engelbach 

Kahl/ufJ, Hans-Jurgen (Hrsg.): Ex Biblitheca Cassellana. 4001ahre Landesbibliothek. Kassel , 
im Verlag der Gesamthoehschul-Bibliothek 1980, 248 Seiten, 

"Herr, vergiB der Bibliotheksgeschiehte nicht" - das dem lubilaumsband zur 4OO-Jahrfeier 
der Landesbibliothek in 1980 vorangestellte Mahnwort Karl Bemhardis wird in versehiedenen 
Ansatzen beachtet. Oer Bibliotheksgeschichte als der individueUen Historie einer Institution 
wird breiter Raum gewidmet; 400 lahre sind eine lange , ereignisreiche Zeit. 

Ludwig Denecke (tiber die altere Zeit) und Hans-Jiirgen KahlfuB (iiber die neuere 
Geschichte seit 1930) erfiillen den Bernhardi-Anspruch. Erganzt werden diese Beitrage durch 
eine von Eduard Brauns erarbeitete Statistik der lahre 1929-1956 mit Angaben zu Finanzhaus
halt und Personalstellen, zu Leihverkehr und Biicherbestand, sowie durch die von Helmut 
Bernert tabellariseh aufgearbeiteten Lebenslaufe der "wissenschaftlich tatigen Bibliotheksbe
diensteten". Letztere Aufstellung wird erweitert durch eine von Hartmut Broszinski erstellte 
Bibliographie der "Veroffentlichungen Kasseler Bibliothekare" mit ihren imponierend langen 
Publikationsverzeichnissen. 

Zwar liegt der Schwerpunkt der Darstellungen in fast alien Fallen berufsbedingt bei der 
Landesgeschichtsschreibung, daneben aber erfassen die Schriften der Kasseler Bibliothekare 
fast das gesamte Spektrum der Wissenschaft ihrer ZeiL Bei derz.T. aus der Sekundarliteratur 
erarbeiteten Auflistung der nach tausenden von Titeln zahlenden Bibliographie erkannte 
Hartmut Broszinski, daB sich innerhab des Schrifttums der einzelnen deutliche Schwerpunkte 
herausstellten : "Es schaiten sieh ... im wesentlichen zehn Gruppen heraus , oder besser, das 
MateriallieB sich auf zehn Gruppen beschranken, wenn man etwas nachhalC" (vg!. "informa
tionen" Nr. 12, KasseI1980, S. 10) , schrieb er selbst in einer Rezension Zll der lubilaumsaus-
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stellung Ex Bibliotheca CasseJlana (20.11.1980-10.1.1981), aus deren AnlaB der hier ange
zeigte Band als Festschrift vorgelegt wurde. In seinem .. Katalog in Essayform" steUt Bros
zinski unter Titelbegriffen wie Archaologie, Philologie , Rechtschreibrefonn , Hessische 
Geschichte , Politik, Literatur, Musik u.a. die Kasseler Bibliothekare, ihre berufliche und wis
senschaftliche Arbeit und deren Ergebnisse vor. Wohltuend , daB diese Zusammenstellung 
nicht in reiner Aufzahlung erstarrt, sondern sich bestandig urn eine (zum Teil sehr detailrei
che) WOrdigung der erbrachten Leistungen vor dem Hintergrund des Wissenschaftsstandortes 
ihrer Zeit bemOht. "Es gait, die Leistungen dieser Manner bewuBt zu machen, die z.T . unter 
widrigsten Umstanden, bei erbarmlichstem Salar und klaglichem Bibliotheksetat unverzagt 
arbeiteten , dem Publikum, der Bibliothek, der Zeit und der Historie dienten und dabei das 
Bild eines Berufsstandes pragten, dem anzugehoren man sich zur Ehre rechnen sollte" (Bros-
zinski , S. 187). . 

Der von Dieter Freiherr von Andrian gestaltete , reich mit Abbildungen zur Geschichte der 
Bibliothek, zu den Arbeitsbereichen der Bibliothekare und zu den wertvollen Bestanden ver
sehene Band erfaBt ein bedeutendes StOck Kulturgeschichte der Stadt Kassel. 

He/mut Burmeister 

Sander, Helmut: Oas Herkules-Bauwerk in Kassel-Wilhelmshohe. 320 Seiten, 350 Abbildun
gen teils bisher unbekannter Bildvorlagen; 89,- OM. Verlag Thiele & Schwarz, Kassel , 1981 . 

Wenn man diesen Band zur Seite legt (beileibe nicht ausdem Wege) , ist man iibersich selbst 
verwundert, wie wenig man doch - obwohl man sich mit dem Thema bisher einigermaBen gut 
vertraut wahnte - uber das Kasseler Herkules-Bauwerk wuBte - und wieviel man jetzt weiB. 
Oabei hat man nur gelesen uod geschaut und gar nicht bewu8t "studiert". 

Oer Kasseler Herkules ist ja nicht nur ein baukultureller Kronzeuge des Barockzeitalters 
und des Landgrafen Karl, sondern auch eines der facettenreichsten Kuriosa der Architektur
geschichte . 

Erstaunlicherweise muBten Ober 200 lahre vergehen , bis eine erste Monographie dieses 
Bauwerks erschien. Herausgegeben hat sie der Kasseler Dipl.Ing. Helmut Sander. Er kennt 
das Herkules-Bauwerk wie wohl kaum ein Zweiter . Unter seiner ortlichen Bauleitung wurden 
1950 bis lCJ71 die umfangreichsten Sanierungs- und Sicherungsarbeiten durchgefUhrt . Oerdar
aus resultierenden detaillierten Kenntnis verdanken wir die erste wissenschaftliche , alle 
Aspekte des Riesenbauwerks berficksichtigende Einzeldarstellung. Bescheiden nennt sie sich 
im Uotertitel : .. Ein Beitrag zur Geschichte der Oenkmalpflege und zum Wandel ihrer Metho
den und Ziele". Oabei stehen Objekt und Umfang dieser Arbeit - mit der Sander zum Ook
tor-Ingenieur an der TH Berlin promovierte - in einer Proportion, die ein gleich ungewohnli· 
ches Verhaltnis bilden. Denn diese Untersuchung ist nicht nur die Bestandsaufnahme eines 
fast weltberiihmten Bauwerkes, Sander hat zugleich Ober die Baugeschichte hinaus vielfaitige 
naturwissenschaftliche, technische und rein geistige Beziige hergestellt . Er hat urn einen histo
risch und aktueU beriihmten und kunstgeschichtlich fast einmaligen Punkt eine enorme Stoff
masse gruppiert . 

lm Hauptteil des Buches erlautert Sander den derzeitigen Stand der Forschung und der 
praktischen Denkmalpflege, behandelt dann in dem Kapitel .. Delineatio montis" die Frage, 
warum der groBe Zentralbau des Oktogons auf einem nordhessischen Bergrficken steht , gibt 
eine Zusammenschau Ober "Herkules alias Herakles" , geht dann ausfOhrlich auf die Gesamt
komposition der Bauanlagen am Herkules·Bauwerk ein , beschreibt die Instandsetzungeo des 
Zeitraums von 1714 bis 1938, den Zustand des Bauwerkes nach dem zweiten Weltkrieg, die 
8augrund- und Griindungsverhaltnisse, die Baustoffe und Baukonstruktionen und die Pro
bleme der Standsicherheit. In dem Kapitel "Der Kasseler Herkules im geistigen Raum" nimmt 
er schlie81ich eine zusammenfassende Betrachtung vor . in der erdarlegt , warum das Herkules
Oenkmal verstandesma8ig erobert werden wiU: .. Das Eiodringen in die Urgriinde der manife
stierten gestalterischen Idee fordert universeUe Aspelcte zutage, die sich eog !nit dem erdge
sch.ichtlichen sowie zivilisatorischen und kulturelleo Geschehen in der alten Welt verknupfen 
lassen ..... Oer bauhistorisch interessanteste Aspekt ist nach Sanders Ansicht derjenige der 
versuchten und zumindest teilweise gelungenen Vereinigung der beiden .. Urgebarden kunst
lerischer Gestaltung", namlich der klassischen und manieristischen im Herkules-Bauwerk. 

Vier Qualitaten zeichnen diese Publikation vor allem aus : Die Verarbeitung neuer Quellen 
architekturgeschichtlicher Forschung mit Hinweisen auf morphologische Zusammenhange; 
die gedanklich~ Vereinigung dissoziierender Welten; das stets zwischen den Zeilen erkenn
bare geistig-seelische Engagement des Verfassers und , viertens , ein praktischer Grund: die 

245 



Gliederung des Buches in einen Hauptteil uod in zahlreiche umfangreiche und detaillierte 
Anhangkapitel. Dies ermoglicht einen problemlosen "Quereinstieg" , eine Annaherung an das 
umfassende Thema von verschiedenen Seiten aus, je nach personlichem Interesse. 

Sanders Herkules-Buch eroffnet eine Perspektive in Werden , Idee und Erhaltung des 
beriihmten Bauwerks, wie sie so detailhaltig noch von niemandem aufgezeichnet wurde. Die 
Vielfalt der einzelnen Forschungsergebnisse wird die Fachwelt (und die Nachwelt) wohl noch 
lange beschaftigen. Was am meisten ins Auge sticht , ist der Reichtum an Information. Die 
uberbordende Fiille der Dokumente, Statistiken, Zeichnungen, Fotos , Literaturhinweise 
usw. machen den Band zu einer unermeBlichen Fundgrube. Sander hat ein minutioses Mosaik 
aus Analysen zu den einzelnen Aspekten des Gesamtkunstwerkes gelegt, welches das ganze 
Spektrum der "Herkules-Probleme" ausbreitet. Die fast enzyklopiidische Reichhaltigkeit an 
Dokumentation und Information spiegelt etwas von der Universalitiit des Bauwerkes. 

Dadurch ist das Buch beides: Kompendium und Monographie. Jurgen Weishaupr 

Sieburg, Armin (Bearbeiter) : Bestand 180 Landratsamter: Hersfeld 1821- 1952. Repertorien 
des Hessischen Staatsarchivs Marburg. Mit Unterstiitzung der Historischen Kommission fiir 
Hessen. 
Marburg 1982, 2 Bde, 1032 S. , Kart. 65.-DM. 

Als Benutzer des vorliegenden Repertoriums sollte man sich mit den Vorbemerkungen zu 
dem zweibandigen Werk vertraut machen. Aus ihnen geht hervor , daB innerhalb der 
Bestandsgruppe ISO Landratsiimter das Landratsamt Hersfeld iiber die bei weitem umfang
reichsten Bestiinde verfiigt. Fast IS 000 (!) Aktenbande wurden von der Zeit der Griindung 
des Altkreises Hersfeld im Kurstaat Hessen (1821) bis zum Stichjahr erfaBt und in das Reper
torium eingeordnet. AlIein diese Zahl gibt einen Eindruck von dem Umfang der zu leistenden 
Arbeit, ehe das Findbuch der Offentlichkeit vorgestellt werden konnte. Mehrfache Abliefe
rungen "abkommlicher Akten" in den lahren 1873 - 1980 sorgten dafiir, daB alle noch vor
handenen und nicht mehr benotigten Unterlagen des Landratsamtes vor Einfiihrung der 
"Hessischen Landkreisordnung" von 1952 in das Staatsarchiv Marburg gelangten , so daB nun 
mit der Neuordnung und Verzeichnung des Gesamtbestandes begonnen werden konnte. 

Alle nach 1952 angelegten Akten finden jetzt Aufnahme in dem neuen Bestand 405 Land
ratsamt Hersfeld (nach 1952), dem auch die zukunftigen AbJieferungen zugefiihrt werden. 
Eine Ausnahme bilden die KennkartenmeldebOgen des lahres 1946. Fur sie richtete man 
eigens den Bestand 404 ein. 

Als nach der groBen Aktenablieferung von 1977 Armin Sieburg an die Aufarbeitung des 
Bestandes ging , erlaubten es die Registraturverhaltnisse nicht (Ss. XXIX.-XXX1.), eine Auf
gJiederung streng nach Provenienzen entsprechend der wechselnden Behordengeschichte vor
zunehmen (Vgl.hierzu Sieburgs Ausfiihrungen Ss. XVII-XXVII .). Alle erhaltenen Akten des 
Kreisamtes , des Verwaltungsamtes, des kurhessischen Landratsamtes und der landriitlichen 
Verwaltung in preuBischer und hessischer Zeil wurden deshalb in einer durchlaufenden Num
mernziihlung zusammengefaBt. Das Schriftgut der Kreiskommunalverwaltung erhielt davon 
abgetrennt eine eigene Numerierung, die durch ein vorangestelltes A kenntlich gemacht wird. 

Es kann nicht Aufgabe dieses Beitrages sein, die Fiille des so erschlossenen Materials voll
stiindig darzulegen. Doch sei auf einige Moglichkeiten hingewiesen, die besonders dem Hei
matforscher Anregungen fUr seine Studien vermitteln konnen. So findet man einen genauen 
Nachweis uber die noch vorhandenen Unterlagen zu den verschiedenen politischen Wahlen 
des letzten lahrhunderts angefangen von 1848 bis zur Wahl des ersten Deutschen Bundestages 
1949. 

Als besonders ergiebig erweisen sich auch die mehr als 50 Seiten , auf denen alle Akten zur 
Wohlfahrtspflege verzeichnet stehen (Ss. 518- 572) , also zur ArmenfUrsorge und dem Unter
stutzungswesen, den zahlreichen milden Stiftungen des 19. lahrhunderts , den Sozial- und 
Krankenversicherungen bis hin zur Waisen- und Kinderfiirsorge , urn nur einige Stichworte des 
umfangreichen lnhaltsverzeichnisses zu nennen. Weitere Abschnitte beschattigen sich mit 
Handel und Gewerbe , Verkehr und Nachrichtenwesen, Landwirtschaft und Forsten , Militar
und Kriegswesen und schlieBlich mit den h6chst aktuellen ludensachen. 

Diese wenigen Angaben mogen geniigen, urn zu zeigen, welche Fiille an Materialien zu den 
verschiedensten Zweigen der Geschichtsschreibung hier aufbereitet wurde. Wer sich in Nord
hessen zukiinftig als Regionaiforscher mit Themen der neueren Zeit beschiiftigen will , muB 
diese Veroffentlichung als unentbehrliches Hilfsmittel fur seine Arbeit betrachten. 
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Ein Sachregister gibt hinreichende Auskunft ilber den [nhalt der beiden Bande. Wiln
schenswert ware freilich zumindest noch ein Ortsverzeichnis gewesen, urn gerade dem unge
ubten Heimatforscher das Auffinden der fUr ihn wichtigen Akten zu erleichtem. Doch auch 
so kann man dem Bearbeiter nur Dank sagen fUr seine Leistung und hoffen, daB sie dazu bei
tragt, die Geschichtsschreibung in der "vergessenen Ecke" Hessens, dem Zonenrandgebiet, in 
nachster Zeit zu beleben. Waldemar Zillinger 

Zillinger, Waldemar: Bad Hersfeld , Aufnahmen van Michael leiter ; Deutscher Kunstverlag 
(Deutsche Lande deutsche Kunst); Munchen Berlin 1980; 30 Seiten Text, 4 Plangrundrisse , 1 
Stichreproduktion (Merian), 53 Fotos davon 5 farbig; Lw. DM 29,80; ISBN 3-422-00117-4 

Es gebuhrt dem Verfasser groBer Dank , daB die bedeutende Geschichte und die reichen 
Kunstschatze Hersfeldsdurch den reprasentativen Band der Reihe " Deutsche Lande deutsche 
Kunst" gewurdigt und so uber den lokalen Rahmen hinaus fUr ein breites kunstinteressiertes 
Publikum dokumentiert wurden. Dank auch der Stadtverwaltung und den unterstutzcnden 
Firmen, die dies fUr ein Gemeinwesen ermoglichten, das sicher nicht die breite Kauferschicht 
mabilisiert, die bei anderen Stadten dcm Deutschen Kunstverlag den wirtschaftlichen Erfolg 
seiner Untemehmen sichert. 

Wie van der seit 1925 bestehenden Kunstbuchreihe gewohnt, findet der Leser vor dem 
eigentiichen Abbildungsteil einen Text zur Stadtgeschichte mit Grundrissen der wichtigsten 
Bauten und einer Kurzbibliographie. Auf eine nahere Beschreibung und kunstgeschichtliche 
Erlauterung der einzelnen Abbildungen in ihrer Reihenfolge wurde , wie bei den neueren Ban
den der Reihe haufig, verzichtet. Einen Ersatz bieten die ausgeworfenen Titel , die jedoch auf 
den lnnenrandem nicht funktionsgerecht angeordnet sind. Auf den AuBenrandern hatten sie 
Obersicht uod schnelle Orientierung erleichtert. Bilder und Text sind nicht unmittelbar auf
einander bezogen. Die Abbildungen dienen gleichsam als Illustration des Textes und stellen 
nicht , wie bei den alteren Banden der Reihe, dem Leser einzelne Kunstwerke als solche vor. 
Im Text uberwiegt die histarische DarsteUung - und hier liegt die anerkannte Starke des 
Autors -, wahrend sich die kunstgeschichtlichen ErJauterungen im wesentiichen auf die 
Stiftskirche beschranken und mehr beschreibenden als wertenden Charakter haben. Obwohl 
der Abbildungsteil elf interessante Fotos aus dem Landkreis bringt, enthalt der Text nur eine 
Beschreibung der Schl6sser Eichhof, Friedewald, Buchenau und Hof Meisebach (S. 28 f.). 
Die Festung Friedewald oder auch der Friedhof von Schenklengsfeld und das .. Nadelohr" 
(Abb. 47, 48) hanen eine ausfuhrlichere ErHiuterung verdient. 

Der Text gliedert sich zunachst in einen kurzen aber sehr informativen AbriB der Stiftsge
schichte (S. 5-9) und der Stadtentwicklung (S. 9-15). Hier liegt das Schwergewicht auf dem 
Mittelalter und der fruhen Neuzeit bis in das 17. lh., wahrend die falgenden Epochen bis zur 
Gegenwart sehr gerafft dargestellt werden. Mit dieser Gewichtung der Hersfelder Geschichte 
entspricht der Autor sicher der Erwartung einer uberregionalen Leserschaft . Diesem Inter
esse dient auch die folgende anschauliche und ausftihrliche Beschreibung der Stiftsruine und 
des Stiftsbezirkes (S. 15-22) mit den guten GrundriBzeichnungen. Leider werden die Gra
bungsergebnisse aus der Zeichnung (S. 16) nicht recht deutlich, weil der dazugehorige Text 
nicht auf die unterschiedlichen Darstellungsweisen der Grafik eingeht. Es schlieBen sich 
Erlauterungen zu den stadtischen Bauten an. Die Mauem, Turme und Tore (S. 22 f.), das 
Ra!haus (S. 23 f.) , die Stadtkirche (S. 25-27), die Hospitalskapelle (S. 27 f.), die Burgen und 
SchlOsser vor den Taren der Stadt (S. 28 f.), die burgerlichen und herrschaftlichen Wohnbau
ten , insbesondere das reiche hessische Fachwerk (S. 29-32), werden beschrieben. Leider hat 
das 19. und 20. lh. mit der Architektur des Biedermcier und Historismus noch nicht die Wilr
digung gefunden, die sie inzwischen anderenorts finden (S. 32 f.) . Hier hatte sich die Gelegen
heit geboten, Rang und Bedeutung des Landbaumeisters Leonhard Muller herauszustellen, 
der van 1827-1851 in Hersfeld wirkte (gest. 1878 in Kassel) und das Stadtbild mit Einzelbauten 
(die 1836 errichtete Luisenschule erscheint auf Abb. 36) und den Wallanlagen pragte. Auch 
die Bauten des Kurviertels (Kulturhalle von 1936) aus dem 20. lh. fehlen. 

Die Fotos von M. leiter legen Wert auf gestochene Scharfe, urn die Architektur zur Gehung 
zu bringen. manchmal auf Kosten der Stadtatmosphare. Bisweilen erscheinen die Fotos im 
hell-dunkel-Kontrast zu hart (z.B. Abb. I, 16, 18, 19,31). Zu den Bildunterschriften ist anzu
merken: Abb. 44 und 45 wurden verwechselt. Die englische Obersetzung entspricht nicht 
immer dem deutschen Sinn der Unterschriften oder liefert abweichende Informationen z.B. 
Abb. 32,37,38. Bei Obersetzungsschwierigkeiten weicht die Englische Zeile auf ein inhaltslo
ses "so-called" aus, wo bei wissenschaftlichem Anspruch auch die Sachinformation in der 
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rremdsprache geboten werden sollte, z.B., "So-called Peststein'; (Abb. 20), "So-called Frei
gut" (Abb. 23). Storend wirkt, daB als einziges nur das Foto nach S. 28 eine schwarze Rah
mung zeigt. Sicher hat man hier ein vorhandenes Klischee iibernommen, urn kostengiinstig zu 
arbeiten. Den gleichen Grund hat wohl auch der Ausdruck der englischen Abbildungstexte , 
fUr die es im Textteil keine Entsprechung gibt. Solche Einsparungen und Kompromisse 
bemerkt sicher nur der Leser, dem die sonst sehr strengen MaBstabe der Reihe "Deutsche 
Lande deutsche Kunst " vertraut sind. 

Der unverbildete Leser und Beschauer wird sich durch diese Kritik , die konstruktiv fUr 
zukiinftige Veroffentlichungen sein mOchte, jedoch die spontane Freude an dem schonen 
Bildband nicht beeintrachtigen lassen. Jeder hessische Geschichtsfreund ist dem Vorsitzenden 
des Hersfelder Geschichtsvereins, Or. Waldemar Zillinger, aus vollem Herzen dank bar , daB 
er die groBe Geschichte von Stift und Stadt Hersfeld , ihr kulturelles Erbe und ihre Schonheit 
durch dieses Buch so iibersichtlich allgemein zuganglich gemacht hat. Ein Ansporn fUr andere 
hessische Stadte uod ihre Historiker ahnliche Monographieo herauszubringen! 

Karl Hermann Wegner 

Niep, Waiter: Hexenprozesse in der Grafschaft Biidingen. ProtokolJe Ursachen Hint.er
griinde. Blldingen 1982 (Eigenverlag des Autors). 310 5. , 19 Abb., mehrere Tabellen. 

Auf der Grundlage der Akten der Fiirstlich Ysenburgischen und Biidingenschen Archive in 
Biidingen und Birstein erarbeitet Vf. eine Gesamtpraesentation der Hexenprozesse in der 
Grafschaft Biidingen innerhalb des Zeitraums von 1532 bis 1700. Den Schwerpunkt des Ban
des bildet die chronologische Berichterstattung iiber die Prozesse, eine niichteme und leiden
schaftslose Wiedergabe der iiberlieferten Akten, somit zuvorderst Bereitstellung von Mate
rialien. Oer Autor geht bewuBt exemplarisch vor, urn zu einer ErkJarung der Entwicklung und 
Hintergriinde des Hexenwahns in der Grafschaft vorzustoBen. NaturgemaB ist diese Methode 
selektiv und schwer iiberpriifbar, aber es sind - so mein Eindruck - alle wesentlichen 
Aspekte beriicksichtigt. Als besonders wichtig neone ich die Wiedergabe der Aussagen der 
Hexen (Vf. interessiert sich durchaus fUr Volkskunde) und die gelegentliche Zitation von Fra
gekatalogen der Verhore CS. 73 f., 151 f.). 

NieB - von Hause aus Fachmann fur Forstverwaltung - unterstreicht, sicheriich einen rich
tigen Weg beschreitend, den Befund, daB die Wellen der Hexenverfolgungen im untersuchten 
Bereich weitgehend mit klimatischen Auswirkungen korrespondieren: Verelendungsphasen 
und MiBernten , erganzt durch Epidemien, leisteten einen weseotlichen Beitragzur Auslosung 
neuer Verfolgungshohepunkte (vg!. S. 16,302). Zwischen diesen H6hepunkten oder Wellen 
konstatiert der Vf. Ruhezeiten von 20-30 Jahren: Die Generationen von Verfolgern und Ver
folgten (so NieB) muBten wohl erst wieder heranwachsen. (Bei diesen Untersuchungen kam 
es dem Vf. zupaB, daB er sich schon friiher eingehend mit dem Klima in der Vergangeoheit 
befaBt hatte). 

Die "geistige Programmierung" von Obrigkeit und Kirche wird gewiirdigt - etwa durch 
Auswertung von Kirchenordnungen -; sie wird aber auch durch Primarquellen in Vollzitat 
belegt (erinnert sei an den Bericht des Amtmanns Hartlieb, gest. 1654, an den Grafen auf S. 
223 ft.). Die Riickwirkungen der Hexenprozesse auf die Verwaltung der Ysenburger, die 
Gerichtspraxis und deren Kosten beschattigen den Vi. immer wieder; ein spezielles Problem 
sei nicht verschwiegen: der offenbar maBlose Alkoholkonsum der Beteiligten. Gelegentliche 
Stimmen gegen die Anwendung der Folter CS. 76 f.) finden Beachtung. 

Oas sehr knappe SchluBwort CS. 302-308) faBt noch einmal den wechselseitigen Bezug von 
KlimaIWirtschaftslage und Verfolgungsphasen zusammen und bietet auch sonst eine Reihe 
wichtiger Beobachtungen, die bei anaiogen Forschungen in anderen Territorien Beachtung 
erheischen; als Beispiel nenne ich die Tatsache, daB durch die Massaker der Hexenverbren
nungen die meisten Biidinger Handwerkerfamilien ausstarben. Zusammenfassend sei unter
strichen , daB das von NieB bereitgestellte Material und seine Auswertung einen beachtens
werten exemplarischen Beitrag zur Erforschung des Hexenwahns darsteUt, zugleich ein Bei
tragauch - dies sei betont - zur Versachlichung der Debatte urn das Phanomen Hexenwahn. 

Hans H. Kaminsky 

Schiifer, Rudoll "Die Juden in H6chst am Main" H6chster Geschichtshefte 36/37. 1982 

Die ersten jiidischen Einwohner von H6chst sind - im Gegensatz zu Platzen in der naheren 
Umgebung - erst relativ spat nachweisbar. DaB einige der 1462 aus Mainz ausgewiesenen 
Juden, denen der spatere Erzbischof Diether von lsenburg Schutz gewahrt hatte , nicht mehr 
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nach Mainz zrUekgekehrt sind und in HOchst blieben, wird angenommen, aber ein Beweis ist 
bisher nieht erbracht. Es dauerte bis 1635, als H6chst zu Kurmainz geh6rte , bis der Name einer 
jfidischen Familie "Mosche" , der hebraische Name fUr Moses, naehzuweisen ist. 

1668 gab es anhand der Steuerlisten 3 Familien. 1720 waren es 2 mil zusammen 11 Personen. 
Im gesamten 18. Jahrhundert kommen in den Akten der Stadt nur wenige jOdische Namen 
vor. Im Jahre 1784 wurde jedoch verfiigt, daB Juden sich ankaufen und Ackerbau fOrden eige· 
nen Bedarf ausfiben durften. In Kurmainz wurde auch die Zulassung jUdischer Kinder zu 
christlichen Schulen gestattet. Auf diese Kinder soUte jedoch kein Gewissenszwang (Taufe) 
ausgeubt werden (Anmerkung des Referenten: Da es auch in den kleinsten jiidischen 
Gemeinden immer einen Lehrer und ein Schulhaus gab, durfte mit der Zulassung zu ehristli
chen Schulen bewiesen sein , daB es zu dieser Zeit noch keine jiidische Gemeinde in HOchst 
gab) . 

Zu Beginn des 19. lahrhunderts fiel HOchst an Nassau. Es gab jetzt 6 jiidisehe Familien mit 
zusammen 21 Personen. Oiese formten die 1. Gemeinde und riehteten im sogenannten Bad
stubenturm ein Bethaus ein. Ober die weitere Geschichte der Gemeinde bestehen zuverlas
sige Berichte, da die katholische Geistliehkeit der nassauischen Zeit verpflichtet war, das 
Zivilregister zu fUhren. Demnaeh gab es in H6chst im Jahre 1846 unler 2184 Einwohnern 59 
Juden. 

1852 regelte die .. Henogliche Ministerialabtheilung des Innern" die Kultusverhaltnisse dcr 
Israeliten. Hierin ubte der Staat auf das Wohl und Wehe der Gemeinde eine weitgehende 
Kontrolle aus. (Paragraphen uber okonomische Angelegenheiten, Vermogen, Steuererhe
bung, Gottesdienst, Religionsunterricht, sogar uberdas Reinigen , die BelUftung und Beleueh
tung der Synagoge). Aber der Geist der Zeit wurde vcn der Aufklarung bestimmt. Die luden 
werden von jetzt ab Israeliten genannt. 

1866 wurde H6chst preussisch . Die Gemeinde, die 1871 aus 64 Mitgliedern bestand , vergro-
8erte sieh in den folgenden 30 Jahren bis auf 148. 1905 wurde der Grundstein fUr eine Syn
agoge gelegt, die am Ende desselben Jahres in Anwesenheit von Vertretern der k6nigliehen 
und stadtischen Behorden eingeweiht wurde. Nach dem 1. Weltkrieg wuchs die Gemeinde 
weiter und erreichte Ende der zwanziger lahre ihren HOchststand mil 184 Personen, die dem 
Mittelstand angehorten. Die meisten waren Kaufleute. die einen erheblichen Aoteil am 
Geschaftsleben der Stadt hatten . Daneben gab es einen Amtsgerichtsrat, mehrere luristen , 
einen Ant, einen Zahnarzt , einen Ingenieur und zwei Chemiker. Von 1922 an warder Burger
meister von HOchst ein lude. 

Ein Register aller Wher in H6chst lebender luden mit Name und Beruf ist der Studie zuge
fUgt. 

Von 1933 an begann derUntergang. In derNacht vom 9. aut den 10. November 1938wurde 
die Synagoge niedergebrannt. Das war das Ende. 

Aus dem bereits erwahnten Register geht hervor , daB von den Gemeindemitgliedern 47 die 
Auswanderung gelang. 26 werden als ermordet aufgefUhrt , d .h . .,daB die betreffenden Perso-. 
nen nach Auskunfteo, die der Autor erhielt, im Holokaust 1938 - 1945 ihr Leben verloren , 
ohne daB die naheren Umstande des Todes bekannt wurden" . Von den ubrigen fehlt jede 
Spur. 

Auf dem Marktplatz in HOchst , da wo einst die Synagoge stand, erinnert eine Gedenktafel 
an die Vergangenheit. 

Oer Verfasser, der in wohl muhevollen und zeitraubenden Nachforschungen die Geschichte 
der luden in HOchst erarbeitete, hat dem Andenken der friiheren Gemeinde damit ein ehren
volles Denkmal gesetzt. Alfred Heilbrunn 

Demandt, Karl E.: Bevolkerungs- und Sozialgesehichte der judischen Gemeinde Niedenstein 
1653 - 1866. Ein Beitrag zur Geschiehte des ludentums in Kurhessen, Darstellung und Doku
mente . Kommission fUr die Geschichte der luden in Hessen , Wiesbaden 1980. 473 S. 

In der 1. Halfte des 19. 1ahrhunderts war Niedenstein die kurhessische Stadt mil dem relativ 
hOchsten judischen Bevolkerungsanteil (1815 = 26,2% ), der sich zwar bis 1900 auf 18% 
senkte , damit aber immer noch beachtlich hoch blieb. Die Entwicklung dieser blUhenden 
Gemeinde von ihren Anfangen bis zum Ende des kurhessischen Staates hat Demandt in der 
vorliegenden Monographie sozusagen "von innen her" aufgearbeitet uod damit ein ungemein 
anschauliches . detailreiches 8ild eines Ausschnitts der hessischen Geschichte gemalt, das in 
Form und (nhalt bisher nieht erreicht ist, wie schon ein Slick auf das lediglich 19 Titel umfas
sende Literaturverzeichnis zeigt . 
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Zu Beginn (S. 8·24) wird ausfUhrlich auf die Quellenlage eingegangen, die fUr Niedenstein 
aufgrund der BesHinde des Hess. Staatsarchivs MarburgfL. und des Stadtarchivs Niedenstein 
relativ gut ist , ob.wo.hl die Zivilstandsregister iiberwiegend verloren sind. GroBtenteils jedoch 
sind die erforderlichen Angaben weit verstreut und muBten aus zahlreichen Unterlagen wie 
z.B. Steuerlisten, ProzeBakten usw erganzt werden. Schon diese immense Arbeitsieistung des 
Verfassers verdient h6chsten Respekt. Allein die Namensprobleme schienen fast uniiber· 
windlich , da die luden bis in das 19. lahrhundert hinein oft mehrere Namen gleichzeitig fuhr
ten: Hebraische Familiennamen, deren deutsche Obersetzungen , Verballhomungen, deren 
Ursprung bisweilen kaum zu erkennen ist , deutsche Familiennamen sowie schlieBlich auch 
Obernamen. Dasgleiche gilt fUr die Vomamen. Die Abstammungsverhaltnisse sind daher 
auBerst schwierig zu ermitteln , da nach Belieben aus diesem Namenswirrwarr vaterliche oder 
auch miitterliche Namen gefUhrt werden. 

In weiteren Abschnitten (S. 25-93) werden die Rechtslage der luden in Hessen, die jiidische 
Gemeinde Niedenstein , ihre Gemeinde- und Kultusverwaltung dargestellt . 

Den Hauplteil des Buches (S. 94-389) nimmt die genealogische Darstellung der insgesamt 
14 ludenfamilien in Niedenstein ein. Mit Ausnahme der beiden "Lehrerfamilien" Bar - Stern 
und Katz - Muller gehen alie, wie Demandt nachweist, auf den bis 1653 in Niedenstein als 
ansassig auffindbaren Seligman Heineman zuriick, der die Basisfamilie Heineman griindete . 
Hieraus entwickelten sich die 7 Familien umfassende Gesamtfamilie Heineman und die aus 5 
Familien bestehende Gesamtfamilie Naphtali. Diese Familien werden in insgesamt 70 Einzel
genealogien in ihrer Entwicklung abgehandeJt , wobei Demandt die dazugehorigen Quellen 
bzw. Auszuge aus Registern und Akten dankenswerterweise zum Teil wortlich wiedergibt. 
Sesitzverhaltnisse, Eidesleistungen , Ehekontrakte, Prozesse , SteuerermaBigungsgesuche, 
NachlaBverzeichnisse und andere wegen ihrer Fiille hier nur andeutbare Urkunden und Anga
ben ergeben ein auGerst lebendiges Bild dieser 200 lahre Sozialgeschichte. 

Ein umfangreiches Personen- , Orts- und Sachregister (S. 415·473) erschlieSt schnell die 
Einzelheiten. 

Methodisch wie inhaltlich weist dies Such der Erforschung der Geschichte der luden in 
Deutschland neue Wege. Auch der historisch interessierte Laie wird es mit Spannung lesen. 
Dem Buch ist deshalb Verbreitung iiber die Fachwelt hinaus zu wiinschen. Es moge Anregung 
und Vorbild fUr weitere Studien werden. Gerhard Kahne 

Riebeling, Heinrich : Historische Verkehrsmale in Hessen. Ein topographisches Handbuch zur 
Verkehrsgeschichte . Werner Noltemeyer Verlag, Dossenheim 1981, 127 S. 

Von Heinrich Riebeling . dem bekannten Verfasser des richtungweisenden Werkes uber 
"Steinkreuze und Kreuzsteine in Hessen (ZHG 87, S. 386 f.) liegt jetzt in gleicher Ausstattung 
eine neue Studie vor , in der er sich mit historischen Verkehrsmalen befaSt. Auch sie zahlen zu 
der Gruppe der Kleindenkmale, an denen ehemals unsere Landschaft so reich war , die aber 
in den vergangenen lahrzehnten mehr und mehr - vielfach aus Unachtsamkeit, manchmal 
aber aus Vorsatz - dem modernen StraBenausbau oder anderen MaBnahmen zum Opfer fie
len: "In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg sind mehr historische Kleindenkmale verloren 
gegangen als in 300 lahren zuvor" , schreibt Riebeling selbst zu dieser Frage (S.21). H6chste 
Zeit also , durch eine Bestandsaufnahme des noch Vorhandenen Heimatkundler ebenso wie 
StraBenamter darauf aufmerksam zu machen, daB es sich lohnt, diese Zeugen einer vergange
nen Zeit sorgfaltig zu pflegen und zu bewahren. 

Wer Riebelings Buch aufschlagt, erfahrt etwas uber die groBe Zahl der unterschiedlichsten 
ehemaligen Entfernungsmarken als da sind Stunden- und Meilensteine , Kilometersteine , Sta
tionszeichen , Geleitsteine und Besserungssteine. Weitere Kapitel beschaftigen sich mit Ge
und Verbotsmalen, Hinweisen verschiedenster Art, Ausspann- und Rastplatzen und offnen so 
jungeren Lesern den Zugang zum Verstandnis eines Verkehrswesens , das den Alteren unter 
uns noch aus der eigenen lugendzeit wohl vertraut ist, als Autos vielbestaunten Seltenheits
wert besaBen. Den einzelnen Abschnitten dieses "topographischen Handbuches zur Ver
kehrsgeschichte", wie Riebeling sein Werk im Untertitel mit Recht nennt , sind Ubersichtskar
ten vorangestelit, denen jeweils bei den beiden umfangreichsten Kapiteln (Entfernungsmar· 
ken und Hinweise , Ss.20-59 und 72-85) Auszuge aus dem Inventarkatalog der Arbeitsgemein
schaft fUr Denkmalforschung (AGD) in Hessen folgen , die alle bisher bekannten Funde dieser 
Art auffuhren: ein wichtiges Hilfsmittel fUr den Heimatfreund. 

Dort, wo es notwendig erscheint , finden sich zusatzlich im Text klar gezeichnete StraBen
karten , die dem Betrachter auf einen Blick zeigen , was von den alten Verkehrsmalen noch 
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vorhanden ist und welche nachweisbar verlorengingen. AuBerdem illustrieren Fotos am 
Schlu8 eines jeden Abschnittes das Gesagte und vermitteln so ein lebendiges Bild der ver
schiedenen, vorher besprochenen Typen. Ausfiihrliche Literaturangaben zeigen, we1che 
Materialfiille hier durchgearbeitet werden mu8te und leiten zu den Verzeichnissen der Orts
namen und Personen und dem unumganglichen Sachregister Gber. Riebeling hat wirklich alles 
getan, um dem Benutzer seines Buches die AufschlGsselung des dargebotenen Materials auf 
jede Weise zu erleichtern. Schwierigkeiten kann es fUr den ungeiibten Leser nur dann geben, 
wenn er darangeht , die angegebenen Nummcrn der topographischen Karten und andere 
AbkGrzungen fUrsich verstandlich zu machen. Das aber ist notig, soli eine genaue Standortbe
stimmung des jeweiligen Denkmals erfolgen. 

Und die aufgewendete MGhe lohnt sich, denn vielfaltige Anregungen gehen von diesem 
schmalcn Bande aus, der hervorragend geeignet ist , alle Freunde der Heimat auf ihren Fahr
ten oder Wanderungen durch Hessen zu begleiten. Da8 dieser erste Versuch, alle historischen 
Verkehrsmale Hessens zu erfassen, trotz vieler uneigenniitziger Heifer keinen Anspruch auf 
Vollstandigkeit erheben kann , sagt der Verfasser selber. Er bittet deshalb darum, " ihm Infor
mationen Gber Entdeckungen und auch Gber bedauerliche Verluste" zu melden (S.21). 

Angeregt von dieser Aufforderung hielt der Rezensent Umschau und fand allein im Kreis 
Hersfeld-Rotenburg neben einem verloren geglaubten Meilenstein an der B 83 in Rotenburg 
(er steht in einer Garageneinfahrt einige Meter oeben der StraBe. Vgl. Karte bei Riebeling 
S.37) noch weitere fUnf (!) bei Riebeling nicht aufgefuhrte an der B 62, so da8 hier von Lingel
bach (Vogelsbergkreis) bis Lautenhausen bei Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) nunmehr 
eine durchgehende Kette von 7 erhaltenen Meilensteinen bekannt ist (Vg!. Obersicht auf 
S.26). Auch ein noch immer benutzter alter Wegweiser (an der Kupferstra8e zwischen Wei-
8enhasel und Hornel an der Abzweigung nach M6nchhosbach) fiel durch einen bloBen Zufall 
auf, wozu noch zwei alte Kilometersteine des 19. lahrhunderts an der B 27 in der Nahe Hers
felds kommen. 

Insgesamt ist das eine stattliche Anzahl zusatzlich bekanntgewordener Kleindenkmale. Sie 
alle verdanken es allein der vorliegenden Studie, daB sie endlich auffielen und erfaBt werden 
konnten. Es ist durchaus denkbar , auch anderswo ahnliche Ergebnisse zu erzielen. Man muB 
nur suchen und sehen. Hinweise hierzu bietet Riebelings Buch genug. 

Waldemar ZiIlinger 

Hanna , Georg-Wilhelm: Siegel und Wappen von Bad Soden-Salmunster. 80 Seiten mit zahlr. 
Abb. u. Planen, 1982 

Im Zusammenwirken mit alien Experten der zustandigen Staats- und Stadtarchive ist dieser 
ungewohnlich reichhaltige Band entstanden, der auch auf die politische und Verwaltungsge
schichte der beiden, nunmehr vereinten Stadte geblihrende Rucksicht nimmt. Eine Fulle von 
EntwGrfen, die schon vor der letzten lahrhundertwende einsetzt, zeigt deutlich die Problema
tik, beJiebig reichhaltige Siegel und notwendig vereinfachte Wappen je nach ihren Zwecken 
a usein anderzuhal ten . 

So hubsch sich im Endergebnis der segnende Bonifatius hinter dem fuldischen Kreuzschild, 
beseitet vom heilkrattigen Sprudel ausnimmt. (Einband u .S. 75), muB man gerechterweise 
doch den inzwischen "verworfenen" Typen (S. 55 und 64) den Vorzug geben, wenn man 
bedenkt . daB einst eine ganze bewaffnete Mannschaft fUr militarische und polizeiJiche Zwecke 
mit :-.olchen Schilden gerustet und auf groBere Entfernung daraus kenntlich sein mu8te , beson
ders auch in der Bewegung, wiihrend man heutige Amtsschilder meist an Hausfronten 
gemachlich aus unmittelbarer Nahe mit alien Einzelheiten studieren kann. 

H. 1. v. Brockhusen 

KlufJendorf, Niklor: Fulda in der kurhessischen Munz· und Geldgeschichte. Marburg, 1980 
(Marburger Reihe 15). 

In der Marburger Reihe , die von Wilhelm A. Eckhardt herausgegeben wird, sind schon 
manche Leckerbissen erschienen, die sich mit Sonderthemen der hessischen Geschichte 
beschaftigen. Ein solches Gebiet ist das der Mi.inzkunde. Niklot Klii8endorf widmet sein 
0pusculum "Fulda in der kurhessischen Munz- und Geldgeschichte" vor allem dem Kleingeld
umlauf, den Scheidemunzen des taglichen Bedarfs. Geradezu Erstaunliches steUt er fest: Erst 
die Reichseinheit von 1871 schaffte in dem Gebiet des ehemals selbstandigen FGrstbistums 
Fulda die bis dahin nicht erreichbare Miinzeinheit! Noch bis 1907 kursierte allerdings das ful
dische Kreuz auf Vereinstalern nach dem Wiener Miinzvertrag von 1857 als gesetzliches Zah-
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lungsmittel des Deutschen Reiches, denn in den Kreisen Fulda und Hunfeld war esder kurhes
sischen Verwaltung trotz jahrzehntelanger Bemiihungen niemals gelungen, die Besonderhei
ten der Miinzpragung und des Geldumlaufs im fuldischen Raum aufzuheben und eine fUr den 
gesamten Kurstaat verbindliche Wahrung durchzusetzen. Hier namlich stieS die siiddeutsche 
Guldenwahrung auf die Talerrechnung Norddeutschlands. Doch nicht nur in der Provinz 
Fulda, deren Mlinzgeschichte KliiBendorfs Schrift gewidmet ist, verhielt es sich so: Auch in 
Hanau und Oberhessen herrschte der Gulden vor, so daB von den vier Provinzen Kurhessens 
(seit 1821) nicht weniger als drei durch Wahrungsgrenzen geteilt wurden und nur in Niederhes· 
sen der Taler als einzige MOnzeinheit galt . 

Natiirlich ergaben sicb aus diesen Verhaltnissen Schwierigkeiten, insbesondere bei dem 
Umlauf von Kupfermiinzen , von deneD der Magistrat von Fulda bei Gelegenheit "nicht weni· 
ger als 80 verschiedene Pfennige UDd Helier und 36 ZweipfennigsWcke zahlte" (5 . 29). Die 
verworrene Lage veranlaBte auf der einen Seite Spekulanten, das Wahrungsgefalle zwischen 
den einzelnen Landesteilen fUr ihre Geschafte auszunutzen , und notigte andererseits die 
Regierung zu wiederholten Versuchen, durch eigene Pragungen und neue Miinzgesetze Ein
beit in die Vielfalt der umlaufenden Scheidemiinzen zu bringen. Wie schon gesagt , ein bis zum 
Untergang des Kurstaates 1866letztlich vergebliches Bemiihen. 

KIOBendorfs Schrift gibt dem Lesereinen sicheren KompaB durch das Gewirr der fuldischen 
Miinz- und Geldgeschichte des 19. lahrhunderts an die Hand, der auch fiir die angrenzenden 
Landesteile von einer gewissen Bedeutung ist, sieht sich doch besonders der Erforscher der 
RegioDalgeschichte immer wieder vor das Problem gestellt, wie er die fiir ihn hiiufig fast 
undurchschaubaren Wiihrungsangaben in Hellern , PCennigeJ1, Kreuzern, Silbergroschen usw. 
der ortlichen Quellen in den Gesamtzusammenhang der unterschiedlichen Munzpragungen 
einordnen soil. Sicher ist es deshalb kein Zufall , daB die vorgelegte Abhandlung auf einen 
Vortrag zUrUckgeht, den der Verfasser bereits 1980 vor dem Fuldaer Geschichtsverein gehal
ten hat. Seiner Auffassung nach kann auch die ernsthafte Heimatforschung mit Hilfe der 
reichlich vorhandenen schriftlichen Quellen des 19. lahrhunderts auf dem Felde der Miinz
und Geldgescbichte gute Arbeit leisten und der wissenschaftlichen Numismatik den Weg 
ebnen. Wenn Klii8endorfs kleine Schrift hierzu Anregungen vermitteln konnte, hatte sie 
ihren Zweck iiber das sowieso schon Gebotene hinaus erreicht. Waldemar Zillinger 

Bergmann, Gerd:Eisenacher MOnzeD. Eisenacher Schriften zur Heimatkunde, Hett 17, 1982, 
Eisenach-Information , Eisenach , Bahnhofstr. 3/5. 119 S., 5,50DM. 

In den "Eisenacher Schriften lur Heimatkunde" hat Dr. Gerd Bergmann unter dem Tilel 
.,Eisenacher MOnzen" alle Pragungen besprochen, die aus dieser fUr das Land ThOringen und 
in der Fruhzeit auch fUr das Land Hessen bedeutenden Pragestiitte zwischen Rhein und Elbe 
in Umlauf gekommen sind, seit Ludwig H. von seinem Schwager, K6nig Friedrich I., auf dem 
Reichstag von Merseburg am 18.5.1152 das Miinzregal erhielt. Bergmann verdeutlicht in die
ser 119 Seiten umfassenden Munzgeschichte, wie nach den ersten Miinlungen der geistiichen 
Gewalten im 10. lahrhundert Ober den regionaJen PCennig der Marktflecken im 11 . und 12. 
lahrhundert nun in der staufischen Zeit besonders unterden ludowingischen Landgrafen Thii· 
ringens die Priigungen in die Hande weltlicher Herren kamen. 

Bei diesem ROckblick hiitte der Verfasser wohl auch zeigen sollen , daB nach Buchenaus 
Forschungen die Thuringer Herren bereits nach der Heirat von Landgraf Ludwig I. mit Hed
wig von Gudensberg, also mit der Erwerbung des Hessenlandes, in Marburg die .. Solidi mart
burgensis moneta" schon vor 1140 schlagen lie8en und dann unter Ludwig Ill. (1172.1190) 
auch in der 1239 urkundlicb erwabnten Casseler Miinze pragten. SchlieSlich iibernimmt ja 
nach dem Aussterben der Ludowinger (mil Heinnch Raspe im lahr 1247) Heinricb II. von 
Brabant, Gemahl Sophias, der Tochter der Heiligen Elisabeth , die Erbfolge. Und so erhalt 
der Enkel dieser bedeutenden Frau, der dreijahrige Heinrich, mit dem Land Hessen auch das 
Munzrecht dieser Region . 

Die zentrale Aufgabe des Buches, die Erfassung aller in Eisenach gepriigten Mii.nzen, 
konnte liickenlos gelingen , weil Bergman alle bisher bekannten Mii.nzfunde ausgewertet hat. 
Und das verlangt eine auf 32 Fundstatten lugeschnittene wissenschaftliche Untersucbung, die 
besonders die Brakteatenkunde vertieft hat , bei der die Zuweisung zu einem Priigeort sehr 
schwierig ist. Die zahlreichen Abbildungen und ein umfassendes Literaturverzeichnis werden 
dem Interessenten dieser Munzperiode werlvolle Hilfen bieten. AlIein die bildliche Heraus
stellung der kiinstlerisch so einmaligen Reiterbrakteaten wird dem Such viele Freunde erwer
ben. Es ist verstiindlich , daB der Verfasser bei diesen Ablichtungen nicht die seltenen Origi· 
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nale bereithalten konnte , sondem auf Reproduktionen zuriickgreifen muBte. Dem Typenfor· 
scher sei deshalb empfohlen, den bei PeuB 1977 erschienenen Katalog der Bonhoff·Sammlung 
hinzuzuziehen , da hier von der Nr. 1331 bis 1359 Abbildungen vorziiglich erhaltener Eisena
cher Pragungen gezeigt werden. 

Bleibt noch zu erwahnen, daB das Buch auch die Neuzeit mit den Eisenacher Munzen des 
17. bis 19. lahrhunderts vorstellt. Nicht oft begegnet man den hier abgelichteten Gedenkta
lern der Herzoge von Sachsen-Weimar-Eisenach mit den ausfiihrlichen Lebensbeschreibun
gen , so von Adolph Wilhelrn (tl668), 10hann Georg I. (tl686) und Johann Georg 1I. (t1698). 
SchlieBlich erscheinen auch hier die fOr das 18. und 19. lahrhundert charakteristischen Mono
grammpragungen, von denen der 116 Taler Anna Arnalias nach dem dekorativen Schnitt 
Friedrich Schiifers aus dern lahr 1763 als Meisterwerk der Rokokozeit anzusehen ist. Im 
Lutherjahr '83 wird die Begegnung mit Eisenach hier in Bild und Schrift zu einem besonderen 
Erlebnis. EmU Gropel 

Schlitzer Urkunden. Regesten zum Urkundenarchiv der Grafen von Schlitz gen. von Gortz 
(Abt. B 8) 1285·1939. Bearb. von Friedrich Battenberg. 2 Bde. Darmstadt 1979. (Repertorien 
des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt 10). XVI und 669 S. , VIII Tafeln . 

Das Urkundenarchiv der Grafen von Schlitz gen . von Gortz, eines der groBen hessischen 
Adelsarchive, gehort erfreulicherweise seit 1971 als Depositum zum Bestand des Hessischen 
Staatsarchivs Darmstadt. Wer es in der Vergangenheit benutzen wollte, stie8 bei seinen For
schungen allerdings auf Schwierigkeiten, da das vorhandene handschriftliche Repertorium 
aus dem 19. lahrhundert modernen Anspriichen nicht mehr gentigte . Zahlreiche Zusatze und 
ungenaue Orts- und Personennamen erschwerten das Zurechtfinden in ihm und damit die 
Arbeit. Zwar war es bereits 1974 neu abgeschrieben worden , wobei viele Einzelheiten verbes
sert werden konnten , doch zeigte es sich immer wieder , da8 auch das uberarbeitete Findbuch 
nicht ausreichte , wenn man bestimmte Schriftstiicke darin suchte: Es fehlte vor allem ein 
brauchbarer Index , urn rasch die gewflnschte Unterlage aufspiiren zu konnen. 

Diesern Obelstand ist nun mit dem zweibandigen Regestenwerk Friedrich Battenbergs ein 
Ende bereitet worden. Von 1285 bis 1939 reichen die hier verzeichneten insgesamt 2138 
Urkunden , doch stammen nur 180 von ihnen aus der Zeit vor 1500. Die Hauptmasse des 
Bestandes umfa6t den Zeitraum von 1500 bis 1800. Der Bearbeiter wich bei seiner Zusam
menstellung der Regesten von der Obung des bislang benutzten Repertoriums , die Urkunden 
auf 10 verschiedene, nach sachlichen Gesichtspunkten gewahlte Abteilungen aufzugliedem, 
mil Recht ab und entschlo6 sich dafUr, die Regesten streng chronologisch zu ordnen. Urn die 
alten Sachzusamrnenhange dennoch fOr die Benutzer deutlich zu machen , enthalt der 2. Band 
einen ausfUhrlichen Index der im Text erwahnten Personen und Orte (Bd. 2, S. 503 - 631) und 
ebenso ein Sachregister (Bd. 2, S. 633 - 669), wobei grundsatzlich nicht nur angegeben wird, 
aufwelchen Seiten eine Urkunde zu dem jeweiligen Stichwort zu finden ist , sondern man sieht 
bei den Personennamen auch sofort, wann der Betreffende erstmals und wann er zuletzt 
urkundlich erwahnt wurde. 

Die praktische Benutzbarkeit fordert femer die Art , wie die einzelnen Regesten von dem 
Bearbeiter erschlossen wurden: Er schlusselte den Inhalt der Urkunden in der unterschied
lichsten Weise auf und stellte ihn nicht mehr nur in zusarnmenhangenden Satzen dar. Das Ver· 
fahren bietet erkennbare VorteiJe, denn die dem Text vorgegebenen Suchstabensiegellassen 
mit einem Slick erkennen , werder Ausstellerder Urkunde war (A) und worum es in ihr geht 
(B) ; weiterhin wird klar, ob Kanzleivermerke (KV) , Siegler (S) und Geschafts· und Urkun
denzeugen (GZ bezw. Z) genannt werden. Urn aber auch den Benutzem alterer Literatur das 
Auffinden der neuen Signaturen zu erleichtem , stellte der Bearbeiter zusatzlich n<>ch eine 
Konkordanz der Alt- und Neusignaturen her, die sich auf den ersten Seiten des zweiten Ban· 
des vor den ubrigen Indizes befindet (Bd. 2, S. 479 - 500). 

Am Ende des Gesamtwerkessorgen Stammtafeln der Hauptlinie (Herren bezw. Grafen von 
Schlitz gen. von Gortz) und der Nebenlinie Gortz· Wrisberg dafur, dem Leser der Regesten die 
genealogischen Zusammenhange des Grafenhauses klarzumachen, die sonst bei der Fulle der 
vorkommenden Namen nicht deutJich gewesen waren . Nicht beriicksichtigt wurde hierbei die 
Seitenlinie Brunkensen, da sie ffirdie Geschichte der Grafschaft kaum Bedeutung erlangt hat. 

Mit dem Erscheinen des Regestenwerkes der Schlitzer Urkunden wurde sowohl der Lan
des- wie der Regionaiforschung ein gro6er Dienst erwiesen, denn fortan kann dieses bedeu
tende hessische Adelsarchiv bequem genutzt werden. Dem Bearbeiter und dem Hessischen 
Staatsarchiv Dannstadt sei damr Dank gesagt. Waldemar Zillinger 
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Sippe/, Heinrich : Studien zur Schlitzer Geschichte, Heft 7 bis 10 (1981-1983), Selbstverlag des 
Vcrfasscrs. 
Heft 7: Das Schlitzer Stadtrccht (1981) 
Heft 8: Das Schlitzer Drechsler- und Schlosserhandwerk (1981) 
Heft 9: Die erste SchJitzer Chronik von 1730( 1982) 
Heft 10: Die Schlitzer luden (1983) 

Derselbe: Schlitz im Spiegel der Geschichte, Heft 5 bis 8 (1981 u. 1982) , Selbslverlag des 
Verfasse rs . 
Hefl5: Anno Dazumal - Berichte, Bilder und NOlizen aus Schlitz (1981) 
Heft 6: Der preuBische Staatsminister lohann Eustach von Schlitz (1981) 
Heft 7: ~.chlitz - wie es unsere Eltern noch kanntcn (1982) 
Heft 8: Uber die Kirchc , Fachwerkhauser und Schreckkopfe in Schlitz (1982) 

Heinrich Sippel, der unermiidliche Schlitzer Heimatforscher , veroffentlichte in den drei 
ietzten lahren allcin vier neue Hefte seiner Reihe .. Studien zur Schlitzer Geschichte" und 
ebenfalls vier Hefte ,.Schlitz im Spiegel der Geschichte". Alle diese Schriften behande!n in 
bunter Folge die unterschiedlichsten Themen aus der reichen Oberlieferung der Burgenstadt. 
Vom alten Schlitzer Stadtrecht, wie es 1570 im Stadtprotokollbuch von einem unbekannten 
Schreiber festgehalten wurde, berichtet das erste der hier anzuzeigenden Bandchen. Ein 
Zunftbuch aus dem 18. lahrhundert lieferte den Stoff fUr die Betrachtungen iiber das Drechs
ler- und Schlosserhandwerk, und die Blatter eines Gelehrten der Barockzeit enthielten die in 
Heft 9 verOffentlichten chronikalen Notizen zur alteren Geschichte des Schlitzer Grafenhau
ses bis 1320. 

Besondere Aufmerksamkeit verlangt das Hett iiber die luden der Stadtt denn hier ging Sip
pel mit groBer Sorgfalt den SchicksaJen der vierzehn Familien mosaischen Glaubens nach , die 
es vor 50 lahren in Schlitz gegehen hat. Dabei konnte der Verfasser Umfrageergebnisse des 
.,Schlitzer Boten" und andere lnformationen auswerten, die ihm in reichem MaBe zukamen. 
Arnsbergs bekanntes Buch liber .. Die jiidischen Gemeinden in Hessen" (1971) gib! als ersten 
Nachweis Gher das Auflrelen von luden in Schlitz das lahr 1839 an. Zu fragen ist aber, ob man 
nicht mit Hilfe von Archivstudien hier noch weiterkommen kannte. Immerhin war Schlitz mit 
Fulda im alten Reich eng verbundcn. Es ware also durchaus denkbar, daB von den 1671 aus 
dieser Stadt vertriebenen zahlrcichen ludenfamilien wenigstens einige zeitweise oder auf 
Dauer in der Burgenstadt ansassig wurden - rund 170 lahre vor dem bisher bekannten 
Datum. 

Die zweite von Sippel herausgegebene Reihe , "Schlitz im Spiegel der Geschichte", bemiiht 
sich, Heimatgeschichte auf volkstiimliche Art dem Leser nahezubringcn. Oer interessanteste 
Beitrag dieser Folge versucht, dem prcuBischen Staatsminister lohann Eustach von Schlitz 
gen. v. Gortz (1737-1821) ein kleines Denkmal zu selzen. Als jiingster SproG seiner Eltern war 
lohann Eustach Diplomat geworden und in den Dienst der Herzoge von Sachsen-Weimar
Eisenach getreten. Sehr bald schon vertraute die Herzoginwitwe Anna Amalia dem jungen 
Grafen die Erziehung ihrer beiden Sohne an, von denen Karl August durch seine Freundschaft 
mit Goethe weltberiihmt werden soUte. 

Friedrich der GroSe berief den Grafen dann in seine Dienste und machte ihn zum Staatsmi
nister (allerdings oh ne Ressort!) , da er die Interessen PreuBens im bayrischen Erbfolgekrieg 
1778 Osterreich gegenuber hervorragend vertreten hatte . Auch in weiteren wichtigen Missio
nen bewies Graf Johann Eustach sein diplomatisches Geschid:, so daB er schlieBlich von 
Friedrich Wilhelm 11 . . Friedrichs Nachfolger, den Gesandtenposten am Reichstag zu Regens
burg angebolen erhielt. Hier vertrat er bis zur AuOosung des alten Reiches die Interessen sei
nes Konigs mit viel Geschick und Ausdauer . 

Leben und Schicksal dieses Schlitzer Grafensohnes spiegeln sozusagen in geraffler Form 
einen Ausschnitt deutscher und preuBischer Geschichte wider, der den meisten Biirgern unse
res Landes vallig fremd geworden is!. Sippels Arbciten helfen, diese Fremdheit zu iiberwin
den, zumal alle Hefte reichlich mit Bildmaterial versehen sind. Sie erfiillen so eine wichtige 
Aufgabe , denn sie tragen in leicht faBlicher Form geschichtliche Ereignisse an Menschen 
heran, die von Haus aus wenig oder gar nichts mit Geschichte zu tun haben. Sicher unterliegt 
der Autor bei diesem Versuch gelcgentlich auch der Gefahr, dem allzu Anekdotischen nach
zugehen. Zukunftweisend scheint dagegen der Ansatz, regionalgeschichtliche Forschung in 
den allgemein-geschichtlichen Zusammenhang einzuordnen. In diesem Sinne sollte der Ver
fasser seine weiteren Studien zur Schlitzer Geschichte zukiinftig betreiben. 

Wa/demar ZiJlinger 
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Burmeisrer, He/mU! und Lange, K/aus-Perer: Hofgeismar in alten Ansichten . Zaltbommel: 
Europaische Bibliothek 1983, broschiert, unpaginiert, 73 + 1 Abb. , 29 ,80 OM 

Es versteht sich , daB auch uber diesen , in der in den Niederlanden verlegten Reihe " ... in 
alten Ansichten" publizierten Band "Hofgeismar" alles Lob und aBer Tadel wiederholt wer
den muBten, die uber die doch recht stereotype Aufmachung bereits verschiedentlich gesagt 
wurden . Insofern stellt auch .. Hofgeismar" keine Ausnahme dar. Querfonnat , 2 Seiten Vor
wort , 72 Bildseiten , knappe gedrangte Kommentierung. Doch hier beginnen zugleich die 
Unterschiede deutlich zu werden - statt der vom Verlag als Richtlinie geforderten maximaien 
250 Anschlage pro Bildtext finden sich hier oft breitere, sehr detailgenaue Erlauterungen; 
Zitate zeitgen6ssischer Autoren sind eingearbeitet. Die Verfasser haben es verstanden, ihre 
Bilder so zu wahJen , daB sie dem Leser einen in Gedanken nachvollziehbaren Rundgang vom 
west lichen Stadttor uber den Altstadter Kirchplatz, den Markt , durch Petristadt und Neustadt 
zum Brunnenvierte1 erlauben . interessanle Ereignisse und bedeutende Personen werden auf 
diesem Wege mit vorgestellt. Die Abbildungslegenden gehen dabei iiber die Bilderklarung 
hinaus und nehmen - verteilt uber den ganzen Band - viele wichtige Einzeltatbestande der 
Hofgeismarer Stadtgeschichte mit auf. Der kleine Band wird so zur bebilderten Geschichte 
der Kernstadt Hofgeismar. Mehr als Anhang ist die kurze bildliche Wurdigung der heutigen 
sieben Stadtteile Hofgeismars zu sehen; schwergewichtig ist dabei - weil historisch bedingt 
die Hervorhebung Sababurgs und Beberbecks. 

Etwas anderes nillt auf: In einer zu verkHirender Nostalgie neigendm Zeit ist der bestandige 
Versuch der Autoren zu loben , Verlust und Gewinn bei inzwischen eingetretenen Verande
rungen kritisch abzuwagen und nicht - wie in anderen Banden auch dieser Reihe haufig beleg
bar - das Alte mit dem Guten unreflektiert zu identifizieren. So ist das Bemuhen hervorzuhe
ben , ganz aktuelle Entwicklungen zu beachten , Neuerungen einzuarbeiten , Kritisches nicht 
auszusparen. Wirklich lesenswert ist in diesem Zusammenhang das Vorwort, das als Pladoyer 
fUr ein erh6htes BewuBtsein gegeniiber den Werten der eigenen Zeit verstanden werden will. 
Geschichte wird als Lernstoff, nicht aber als Aufforderung zum lmitat das Gestern gesehen. 
Das ware kurz gefaBt das beherzigenswerte Resume dieses Texts , der wohltuend frei ist von 
der doch oft unertraglichen Larmoyanz mancher Autoren iiber das Verlorene, das Vergan
gene, das ach so sch6ne Damals. 

Ein kritisches Wort zum SchluB: Den Autoren, die bereits mit einer weit umrangreicheren 
und weit preiswerteren Edition alter Photos an die O[fentlichkeit getreten sind ("AIt-Hofgeis
mar. Silder aus einer vergangenen Zcit." Hofgeismar 1979, Leinen , 300 Abb., 144 S., 16,50 
OM), ist kein Vorwurfzu machen, daB dieser kleine Band mit 29 ,80 DM Ladenpreis doch sehr 
teuer kalkuliert und verkauft wird. Kein Zweifel, der Verlag (der allein das Risiko dieser Aus
gabe tragt) , der GroBhandel , der Zwischenhandel und auch der Buchhandel wollen leben , 
aber alle die an diesem Band Beteiligten wollen oHenbar sehr gut leben. 

Renate Menze/ 

900 lahre Oelshausen , herausgegeben von der Stadt Zierenberg, Zierenberg 19BI , liB S .. 24 
Abb. ; uber die Stadtverwaltung zu beziehen. 

Die Stadt Zierenberg besitzt fUr die Herausgabe von Festschriften einige Erfahrungen. Ihr 
heimatkundlich interessierter Burgermeister Georg Hildebrand ist selbst schon mit geschicht
lichen Beitragen in lahrbuchern hervorgetreten. Vielleichlliegt hier ein Grund dafiir , daB er 
fUr die Erarbeitung der lubilaumsschriften liber Ortsteile seines Stadtgebietes bisher immer 
kompetente Autoren gefunden hat , die mit dem Slick auf die Leserschaft der Blicher rachlich 
korrekt und leicht verstandlich die bedeutsamen historischen Entwicklungsgange darzustellen 
veTStanden. 

Diese Feststellung trifft auch fUr den kleinen Band zum neunhundertjahrigen Sestehen von 
Oelshausen zu , das seit 1. Februar 1971 zur Stadt Zierenberg zahlt. Mit Heiner Wittekindt 
wurde fur die Bearbeitung der Ortsgeschichte ein zuveriassiger und erfahrener Autor gewon
nen . Der gelernte Theologe berichtet seinen Lesern in einer ansprechend gestalteten Schrift 
in zwei umfangreicheren Beitragen iiber die Geschichte ihrer Gemeinde. Oer erste ist "Oels
hausen im Wandel der lahrhunderte'· uberschrieben und macht , im wesentlichen an den kir
chengeschichtlichen Ereignissen orientiert , mit der allgemeinen Ortsgeschichte vertraut . Oie
ser Versuch , Ortsgeschichte so darzustellen, mag auf den ersten Slick als einseitig erscheinen , 
ist cs aber keineswegs, wenn man bedenkt, daB fruher das kirchliche Leben in viel starkerem 
MaBe mil dem Leben der Bewohner verbunden war und es zu einem groBen Teil sogar 
bestimmte. Es sei nur an die aufsichtliche und verwaltungsma8ige Verbindung von Kirche und 
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Schule erinnert oder auf die geistiich und geistig das Dorfleben mitbestimmende Aufgabe der 
Ortspfarrer aufmerksam gemacht . Wittekindt versteht es, diese und andere Sachverhalte mit 
den ubrigen Dorfereignissen zu verbinden und so anschaulich uber die Vergangenheit zu 
berichten. . 

Der fachlich nicht vorgebildete Leser empfindet es wahrend der Lekture als wohltuend. da8 
der Autor an keiner Stelle seiner Ausfiihrungen den Ehrgeiz entwickelt. neue wissenschaftli
che Erkenntnisse auszubreiten. Er stutzt sich im erSlen Beitrag zum uberwiegenden Teil auf 
bereits Bekanntes aus anderen Publikationcn. Diese Fakten bringt er - und darin besteht sein 
Verdienst - in eine gut nachvollziehbare Zusammenschau und nicht an Stellen. an denen es 
ihm erforderlich erscheint . aussageknlftiges Quellenmaterial ein . 

Der zweite Beitrag ist in der Sache spezieller. Er behandelt Kirche, Schule und Friedhof. 
Fur diesen Teil hatte Wittekindt umfangreicheres Quellenmaterial zu bearbeiten, weil seine 
Ausfiihrungen in vie) starkerem Ma8e NeuJand behandeln . Auch hier sind seine AusfUhrun
gen anschaulich , sachlich korrekt und , wie bereits im ersten Teil. durch einen einfachen Appa
rat von Anmerkungen exakt belegt , so da8 jederzeit eine vertiefende oder weiterfUhrende 
Arbeit maglich ist. 

Den 62 Seiten starken Textteil schlie8t ein 24 Fotografien umfassender Bildteil ab . Die gut 
ausgewahlten Aufnahmen reichen von der lahrhundertwende bis in die Gegenwart und iIIu
strieren den Wandel im Oorfbild und in der Arbeitswelt, aber auch die Veranderungen bei 
Fest- und Feierbrauchen. 

Nach der Lekture der kleinen Schrift kann man sich nur wunschen, daB Zierenberg noch 
Ofters durch lubilaen Anla8 zur Herausgabe von Festschriften hat. Friedrich-Karl Baas 

Ki;IIzel, Artur (Hrsg.): Witzenhausen und Umgebung - Beitrage zur Geschichte und Natur
kunde . - Schriften des Werratalvereins Witzenhausen. Heft 7, im Selbstverlag des Vereins , 
Witzenhausen 1983,245 S., 50 Abb.; uber den Verein zu beziehen. 

Oer Werratalverein Witzenhausen legt zu seinem hundertjahrigen Bestehen eine beach
tenswerte Festschrift vor. Richtig und durchaus in Obereinstimmung mit der Vereinssatzung 
weicht der Vorsitzende und Herausgeber, Artur Kunzel , von der allgemeinen Praxis, nur die 
Vereinsgeschichte auszubreiten , ab . Oer Witzenhauser Band bringt wesentlich mehr und 
wirkt so weit uber die Reihen der Mitglieder hinaus, oh ne dabei gaoz auf die Oarstellung der 
Vereinsgeschichte zu verzichten . Sie erOffnet in gut lesbarer Form und durch einige mitabge
druckte Quellen die Reihe einer 220 Seiten umfassenden sehr guten Aufsatzsammlung. Drei
zehn anerkannle Autoren decken ein breites Feld heimatkundlicher Forschung ab. 

Die Reihe eroffnet Waiter Oietrich mit seinen Ausflihrungen im liebevollen Plauderton 
uber die Werra als GrenztluB. Die Hinweise besonders uber die Orte im Quellgebiet des Aus
ses, auf dem Territorium der heutigen ODR geJegen, sind fur bundesdeutsche Leser von 
besonderem Interesse, weil sie fUr die meisten fUr eine originale Begegnung kaum erreichbar 
sind. Geschickt verbindet der Autor politische, geschichtliche, botanische . kunstgeschichtli
che und auch literarische Informationen mit "seinem Gang am FluB entlang", ohne seinen 
Text zu uberfrachten , dem Leser zuviel zuzumuten. 

Oer folgende Beitrag wird dann wissenschaftlich. Hans-Georg Stephan behandelt die Fruh
geschichte Witzenhausens aus archaologischer Sicht und teilt weiter die Grabungsergebnisse 
iiber die 1978 im Stadtgebiet entdeckte Feupellsche Renaissance-Topferei mit. Oieser Betrieb 
mit ehemals iiberregionaler Bedeutung wird mit dem geborgenen Fundmaterial nach der end
gultigen wissenschaftlichen Auswcrtung sicher das Wissen uber die sogenannte "Werrakera
mik" wesentlich erweitern. 

Es folgen weiter vier Kurzbeitrage von Ulrich-Dieter Oppitz: "Burghard . Bischof in Gron
land und Pfarrer in Witzenhausen - Eine Episode"; Winfried Mogge: ,. ... du zcoch men uB zu 
buwende den ludewygesteyn" (eine kurze Darstellung der Grundungsgeschichte der Burg 
Ludwigstein); von Karl Bretthauer: "Ernst Koch, ein Witzenhauser Oichter" und von OtlO 
Buchinger jun . ein Beitrag uberseinen Vater, den Pionier der Witzenhauser Fastenheilkunde. 

Oiesen Beitragen schlieBt sich die umfangreichste Arbeit des Bandes aus der Feder Herbert 
Reyers mit dem Titel "Vom 'Entschcidungsjahr' 1932 bis zu den Anfangen der nationalsozia
listischen Herrschaft in Witzenhausen 1933/34" an . Oer wissenschaftliche Mitarbeiter des 
Hauptstaatsarchivs in Wiesbaden ist fUr eine derartige Aufgabenstellung der richtige Autor. 
Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit der "ortsgebundenen" Literatur zum Nationalso
zialismus untersucht der Verfasser die Wirtschaftslage der Werrastadt im lahre 1932, um 
danach die Parteienlandschaft zu beleuchten. Es folgen Aussagen zur Machtergreifung der 
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NSDAP in der Kommunalverwaltung, zum Antisemitismus uod ZUT poiitischen Verfolgung 
sowie Anmerkungen ZUT Konsolidierung der NS-Herrschaft in der Stadt. Obwohl nur als einen 
ersten Darstellungsversuch bezeichnet . wird bei der LektUre des Beitrages schnell deutlich . 
daB die Untersuchungsergebnisse auch bei noch weiterem Einstieg in Maleric und Quellenma
terial wohl kaum revidiert werden miissen . Anzumerken bleibt lediglich, daB dem Verfasser 
bei der Sichtung der Literaturlage eine Veroffentlichung aus der ehemaligen nordhessischen 
Kreisstadt Hofgeismar entgangen ist (Volker Petri: Die Entwicklung dcr NSDAP in einer 
hess. Kleinstadt - dargestellt am Beispiel Hofgeismar. - In: lahrbuch des Landkreises Kassel 
1975, S. 49-54 uod 116-120; leider nicht fortgesetzt!). 

In einem Aufsatz mil dem Tite) "Volkskirche zwischen Tradition und Fortschritt am Bei
spiel der evangeljschen Kirchengemeinden des Stadtgebietes von Witzenhausen" berichtet 
Dekan Christoph Bachmann uber Veranderungen in den Gemeinden, in ihrer Arbeit und im 
kirchlichen Leben. Seine wichtigsten Stichworte sind: Gemeindeorsanisation, Kirchenvor
stand, Pfarrer, Suchtgefahrdung, Krankenpflege, Kirchenmusik, Okumene, Jugendarbeit 
und Religiohsunterricht. Die Hinweise machen deutlich, daB es die Kirche immer wieder ver
standen hat , sich den veranderten Gegebenheiten des menschlichen Lebens anzupassen und 
den Gemeindegliedern zu dienen . 

Bemerkens- und beachtenswerte Aussagen enthalt der verhaltnismaBig umfangreiche Bei
trag von Gunther Thormann zur .,Altstadtsanierung in Witzenhausen - Aspekte zur Erhal
tung und Gestaltung". Grundlage der AusfUhrungen ist eine Bestandsaufnahme zur Erfor
schung stadtebaulicher Mangel in der Altstadt. 

Den letzten Teil des Bandes bilden vier bioiogische Aufsatze. Zwei befassen sich mil bota
nischen Fragen und behandeln die "Flora des unteren Werralaies zwischen Kleinvach und 
Hedemunden '· bzw. "Floristische Untersuchungen im geplanten Naturschutzgebiet im 
Bereich LiebenbcrgfHalbesberglEbenhohe". 

Die erste Arbeit (Emst Baier) stiitzt sich auf eine Pflanzenkartierung zur Erstellung von 
Verbreitungsatlanten fUr die Gebiete Sudniedersachsens. Das Kartierungsergebnis wurde im 
Sommer 1982 iiberpriift und korrigiert. Baier geht nach dem Stadtortprinzip vor und orientiert 
sich bei seinen Aussagen an den Jahreszeiten. 

Horst Risse greift fUr seine AusfOhrungen zum geplanten Naturschutzgebiet auf die Unter
suchungsergebnisse seiner Dipiomarbeit zuriick , deren Artenlisten er seit Herbst 1979 mehr
mals iiberprl1ft und erweitert hat. Seine Aussagen fuBen auf einem Untersuchungsstand von 
1980; sie werden in Zukunft sicher an Wert gewinnen, auch wenn das Untersuchungsgebiet 
unter Naturschutz gestellt werden sollte. 

Nicht weniger bedeutsam ist die ornithologische Untersuchung zum Schwimmvogelbestand 
im Raum Eschwege von Wolfram Brauneis. Sie basiert auf den Ergebnissen der lnternationa
len Wasservogelzahlungen, die auf Empfehlung des Internationalen Rats fUr Vogeischutz zur 
Erforschung der Schwimmvogelpopulationen in der Bundesrepublik im Jahre 1966 auch fUr 
Hessen zur Durchfiihrung empfoh)en wurde . Die quantitative Bestandserfassung wird 
zukiinftig ebenfalls an Wert gewinnen und rur eine vergleichende Weiterarbeit wesentlich 
werden . 

Den SchluB des stattlichen Bandes bildet ein Beitrag von Win fried Wroz mil dem Tite) .,Die 
Werra - ein sterbender F1uB?". Nach einer Ursachenanalyse fUr die Versalzung und einer 
Schadensfeststellung folgen Hinweise zur Sanierung des Flusses. Auch diese Arbeit ist infor
mativ und macht den Leser mil einem "international en" Problemfeld bekannt. 

Abschlie8end ist noch festzustellen, daB aJle Arbeiten mil einem zuverlassigen wissen
schaftlichen Apparat versehen sind und so eine jederzeitige Weiterarbeit ermoglichen . Die 
Gestaltung des Druckes sowie des Bildmaterials ist ebenfalls gut. Fur die Gesamtleistung muB 
dem Werratalverein gratuliert werden. Friedrich-Karf Baas 

Baeumerth, Angelika: 1200 Jahre Bad Homburg v.d. H6he. Bad Homburg v.d.H., im Selbst
verlag des Magistrats der Stadt 1982, 2. Aufl . ; 80 Seiten , broschiert, Schutzgebuhr 2,-·DM 
(erhaltlich bei der Stadtverwaltung) 
MiedeJ, Hi/de: Bilder und Dokumente aus 1200 Jahren. Ausstellung zur 1200-Jahrfeier Bad 
Homburg v.d . Hohe. Katalog . Hrsg. vom Magistrat der Stadt Homburg 1982; 132 Seiten, bro
schiert ; 10,--DM (erhaltlich beim Stadtarchiv Bad Homburg) 

Der Anla8 ist es wert, durch zwei Publikationen gewiirdigt zu werden: 1982 beging Tiden
heim - Dietigheim, Ursprungssiedlung der heutigen Stadt Bad Homburg v.d.H ., die 1200-
Jahrfeier der ersten urkundlichen Erwahnung. Da ist zum einen die - programmatisch .. Bur-
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gerschrift" genannte - Veroffentlichung der Stadt Bad Homburg fUr ihre heutigen Einwoh· 
ner. Die erste Auflage in Hohe von 25 000 Exemplaren verschenkte die lubilarin an ihre Bur· 
ger roit dem Ziel, diesen die Geschichte ihrer Stadt vor Augen zu fuhren nicht als eine Summe 
historischer H6hepunkte, sondern gerade und vornehmlich als vergangene Lebenswelt ihrer 
eigenen Vorfahren , wie es Oberburgermeister W.R. Assmann sinngemaB in seinem Geleit
wort sagt. 

Die Verfasserin Angelika Baeumerth, Gattin des volkskundlichen Leiters des " Hessen· 
parks", die sich mit Bad Homburg infoJge ihrer Dissertation uber die Architektur deutscher 
Badeorte im 19. lahrhundert naher befaBte, vermeidet mit der Stuckelung des Texts (d.h. 
Aufeinanderfolge kurzer Abschnitte mit (meist nur) einem thematischen Schwerpunkt) jede 
in Geschichtsbuchern ubliche ordnende und damit (be)wenende Gliederung. Alles Oberlie· 
ferte ist bier im Prinzip auch g1eichrangig "Geschichte" und wen, mitgeteilt zu werden. Die 
Geschichte der Stadt Bad Homburg, der Menschen und ihrer Lebensbedingungen wird the
matisch aufgel6st, das Mosaiksteinhafte ihres Ablaufs wird in den auch dem historisch weniger 
Vorgebildeten ubersehbaren Kleinkapiteln nachvollzogen. Die "groBe", urkundlich besser 
gesicherte Geschichte der Stadt und der Fursten und jene vergangene Lebenswelt des "kleinen 
Mannes" durchdringen sich, wechseln sich ab. Dabei werden - durchaus nicht unkrit;sch, 
aber doch eher wissend schmunzelnd - auch zahlreiche Archivalien jener Art eingebracht, die 
moglicherweise die wirkliche Atmosphare einer Zeit einzufangen verm6gen, selbst wenn sie 
mehr oder ausschlie61ich anekdotischen Charakters sind. 

Viele Abbildungen nach alten Vorlagen und einige Photos erganzen die tlfissig geschriebe· 
nen, gut lesbaren Darstellungen. Quellennachweise und eine tabellarische Stadtgeschichte 
vervollstiindigen den Band. 

Diese "Burgerschrift" war in der Zeit vom 3.6.-30.8.82 verlebendigt worden durch eine 
Ausstellung aus AnlaS der 1200-lahrfeier, fUr die namens des Stadtarchivs Or. Hilde Miedel 
verantwortlich zeichnete, die auch federfuhrend den 132 Seiten langen Katalog betreute. 

Diese Ausstellung versuchte, anhand von Sachgutern, Buchern und Dokumenten "einige 
der wesentlichen Unien und Schwerpunkte" dieser zw61f lahrhunderte deutlich zu machen , so 
die Stadtarchivarin Miedel , die auch entscheidenden Anteil am Zustandekommen des Bandes 
der A. Baeumerth hane. Die Belegdichte des nur kurzfristig in einer Ausstellung gezeigten 
Materials gab der Autorin des KataJogs die berechtigte Hoffnung, dieser moge nicht nur .. Leit· 
faden fUr den Besucher" sondern bleibend ein "kleiner Wegweiser durch die Geschichte von 
Bad Homburg" sein. oiese Absicht verwirklicht Hilde Miedel durch eine iiuBerst detailge· 
naue, gelegentlich weit ausholend kommentierende Schilderung der meisten ihrer Exponate. 
Auch dort, wo dem Katalog trotz dessen zahlreicher IIIustrationen die betreffende Abbildung 
nicht beigegeben werden konnte, vermag der Leser deshalb seine Kenntnis der Stadtge· 
schichte Bad Homburgs aus den Texten des Ausstellungsfiihrers zu erweitern. 

Die Ausstellung war - wie es der Katalog ausweist - durch sinnvoll akzentuierende iiberge
ordnete thematische Gesichtspunkte gegliedert. Die 154 Abbildungen und Dokumente (ohne 
die Abb.biindelungen unter einer Katalognummer) und 123 neueren Photos waren , soweit es 
sich nicht urn allgemein topographische Darstellungen handelte , vor allem Zeugnisse der 
Herrschenden, der WissenschaftJer und der Kiinstler. 
Ein Katalog als Geschichtsbuch! He/mut Burmeister 

Ho//mann , lohann Christian: Die Ostindische Voyage; Faksimile der bei Friedrich Herzog in 
Kassell680 gedruckten Ausgabe; 172 Seiten; Kunstleder mit Goldpragung OM 19,80. 

In den lahren 1671 bis 1676 stand der Bischhauser Pfarrersohn lohann Christian Hoffmann, 
der an der Hohen Landesschule in Hanau Theologie studiert hatte, als Prediger im Dienst der 
Niederlandischen Ostindischen Compagnie und reiste iiber Siidafrika, St. Mauritius bis nach 
Batavia. Nach seiner Riickkehr veroffentlichte er 1680 eine Darstellung seiner Reiseerleb
nisse und ·eindrucke, die von guter Beobachtungsgabe des Verfassers zeugen. AngefUgt sind 
hochinteressante lnstruktionen rur den aus Ostindien zurfickkehrenden Aottenverband, fer· 
ner die Passagier- und LadungsJiste. Das Buch ist ein wichtiges Dokument fUr Leben, Empfin· 
dung und Frommigkeit einer Epoche des Kolonialismus und seiner Handelsverbindungen, 
uber die nur wenige unmittelbare Zeugnisse zur Verfiigung stehen. Hoffmann widmete sein 
Werk dem hessischen Landgrafen Karl , der ihm nach seiner Riickkehr die Pfarrstelle Hek· 
kershausen bei Kassel verliehen hatte. 

Unser Mitglied Gunter E. Th. Bezzenberger ist der Herausgeber der ersten Faksimile-Aus· 
gabe dieser fast vergessenen "Ostindischen Voyage". In einem Nachwort beschreibt Bezzen· 
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berger Leben und Umfeld Johann Christian Hoffmanns und wiirdigt dessen Werk mil sehr 
aufschluBreichen Einzelheiten auch rur hessischen Kultur· und Kirchengeschichte (5 . I·XI). 
Sehr niitzlich fUr die Orientierung des Lesers ist auch die InhaltsObersicht am SchluS des 
Bandchens. Diese bibliophile Kostbarkeit sei empfohlen all jenen , die zu den Wirkungsstat· 
ten Johann Christian Hoffmanns eine besondere Beziehung haben, sei es in der Wahrung kul· 
turellen Erbes, im Handel mil Ostasien, als Historiker oder einfach aus Freude an Reisebe· 
schreibungen unserer Vorvater. Besonderes Interesse verdient fOr den Landeshistoriker der 
Blickwinkel und die Weltsicht eines hessischen Geistlichen zur Zeit des Barock. 

Der Verlag Thiele & Schwarz hat mit der .. Ostindischen Voyage" wiederum ein Faksimile· 
Reprint zur Hessischen Geschichte vorgelegt, mit dem inzwischen eine Reihe entsteht, die wir 
den Historikern und Bibliophilen empfehlen. Hingewiesen sei besonders auf die drei Sande: 
Das Kurffirstenthum Hessen , 972 Seilen, 155 Stahlstiche von Poppel, Lang, Kurz u .a.; 
Das GroBherzogthum Hessen , 852 Seiten, 128 Stahlstiche von Poppet , Weber u.a . ; 
Das Herzogthum Nassau, 1008 Seiten , 112 Stahlstiche (A. Henninger) . 

AUe drei Bande (Ganzkunstleder) sind zum Preis von DM 198.·· erhaltlich ; einzeln kostet 
jeder Band 95,·· DM. Die ebenfalls von G.E. Th. Bezzenberger herausgegebene Wahrhaftige 
Historia des Hans Staden wurde im vorhergehenden Band der ZHG besprochen . 

Oer Leser ware sicher dankbar , wenn es bei zukiinftigen Reprints technisch moglich ware , 
den Druck der Vorlage so zu .. reinigen" da8 F1ecken, verschmierter undeutlicher oder fehlen· 
der Druck nicht mit obernommen worden. Die Lektore konnte dadurch sicher erleichtert wer· 
den . 

Dem Verlag und dem Herausgeber O .E .Th. Bezzenberger danken wir fOr diesen kulturge· 
schichtlichen Beitrag und wiinschen viel Erfotg fUr weitere Veroffentlichungen. 

Kart Hermann Wegner 

100 Jahre Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein - Werden und Wachsen des 
Gesamtvereins und seiner 33 Zweigvereine. - Herausgegeben vom HWGHV-Gesamrverein 
im JubiJaumsjahr . Redaktion: Olto Wiegand, Verlag A . Bernecker, Melsungen 1983,224 S., 
122 Abb. ; ober den Verein zu beziehen. 

Das hundertjahrige Bestehen ist durchaus ein Grund, urn resOmierend auf den Werdegang 
des Vereins zu schauen. Der Hessisch-Watdeckische Gebirgs- und Heimatverein besitzt im 
Bitanzieren seiner Geschichte eine gute Tradition. Er hat alle 25 Jahre Festschriften vorgeJegt , 
die uber die Vereinsarbeit Rechenschaft ablegen. 

In dieser Reihe macht der von Hermann Wenning 1908 bearbeitete Band den Anfang. Er 
ist nicht nur von der auBeren Gestaltung her der am besten gelungene, sondern bietet auch 
inhaltlich eine iiberzeugende Leistung. lm schicksalschweren Jahr 1933 folgte zum fUnfzigjah
rigen Bestehen ein nur schmales Bandchen , rur das der vielen Heimatfreunden bekannte Wil
helm Ide verantwortlich zeichnete. Mit etwas gro6erem Aufwand wurde dann 1961 unter wie
der besseren Verhaltnissen das Vereinsleben mit seinen Entwicklungslinien nach der Wieder
aufnahme der Wanderarbeit ab 1947 durch Eduard Brauns ausfiihrlicher dargestellt . 

Zum hundertjahrigen Bestehen im Jahre 1983 soUte nun diese Reihe der Festschriften fort
gesetzt werden. Unter der Redaktion von Ouo Wiegand aus Melsungen wurde ein Opus erar· 
beitet , das leider keine echte Fortsetzung der 1908 begonnenen Reihe darsteUt. Der neue 
Ba.,d ist dreigeteilt; diese Gliederung ist im lnhaltsverzeichnis aber nicht au! den ersten Blick 
zu erkennen. Teil 1 prasentiert auf 13 Seiten neun Gru8worte . Da diese von den meisten 
Lesern Oberblattert werden , ware hier durch Zusammenfassung durchaus Platz einzusparen 
gewesen. Sie hatte bestimmt auch die Herstellungskosten gesenkt! 

Der zweite Teil behandelt iiber6rtliche Vereinsfragen aus Vergangenheit und Gegenwart. 
Er beginnt mil einem Beitrag des ersten Vorsitzenden des Gesamtvereins und entfaltet in sehr 
Oberlegter Weise das Programm fUr die Arbeit der gut 7000 Mitglieder. Die AusfUhrungen rei
chen von Aussagen iiber den Wert des Wanderns , die Bemiihungen zur Erschlie8ung der Hei
mat als Wanderlandschaft , die Brauchtumspflege bis hin zu den Aufgaben fOr den Natur- und 
Umweltschutz. Beim zuletztgenannten Arbeitsschwerpunkt fallt der auf Ausgleich zielende, 
nicht - wie in vielen Verbanden Oblich - aggressive Ton auf. Naturschutz ist eine Gemein
schaftsaufgabe, die nur schwer in Konkurrenz geJost werden kann. Diese Auffassung ist 
durchaus zu teilen. Es soUte aber auch nicht vergessen werden, daB gerade in unserer Konsum
gesellschaft oft nur etwas bewegt werden kann, wenn es mit einer gewissen Griffigkeit ange
faBt wird! 
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Nach diesen allgemeinen Aussagen folgt unter der Oberschrift .. Aus der Geschichte des 
HWGHV (Zeittafel) mit einigen erganzenden Oaten'" ein Ruckblick auf die Vereinsge
schichte aus der Feder des verantwortlichen Redakteurs. An diesem Teil der Schrift ist Kritik 
anzumelden. Zugegeben: Es ist nicht ganz einfacn, aus den Ereignissen von nundert Janren 
Vereinsarbeit die Oaten nerauszugreifen, die die Entwicklung gut belegen und diese dann 
nocn durch hinzugefUgte Hinweise aus der allgemeinen Wanderbewegungsgeschichte zusatz
lich in ihrer Bedeutung zu unterstreichen . Dennoch ware hier Besseres zu leisten gewesen. 
Bereits die Oberschrift hatte richtiger "Vereinschronik des HWGHV in Stichworten mit 
erganzenden Hinweisen aus der allgemeinen Geschichte der Wanderbeweguog" gehei6en. 
Als nicht gelungen sind auch einige Formulierungen zu bezeichnen , die oft so kurz gefaGt sind , 
daB Uneingeweihte mit der Information nur wenig oder gar nichts anzufangen wissen . Weiter 
wirkt die Auswahl einiger Oaten geradezu peinlich . Wozu die Hinweise auf die Geburtstage 
des Prasidenten der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine und des Landrates des Schwalm
Eder-Kreises? Aus dem Rahmen einer derartigen Obersicht fallt auch die Bewertung der 
Tatigkeit der Firma Bemecker fOr die Vereinszeitschrift aus der Feder des Autors sowie die 
Oberbetonung der Aktivitaten des Melsunger Vereins. 

Die nach der Chronik folgende Vorstellung der bisherigen Vorsitzenden des Gesamtvereins 
vers6hnt den Leser wieder etwas. oer Versuch , den Mitgliedern die Menschen , die fOr das 
Gesamtgebilde hundert Jahre Verantwortung getragen haben bzw. noch tragen , vorzustellen , 
ist lobenswert, vor allem die Bemiihungen, ihre Arbeit in die Gesamtvereins-Geschichte ein
zubinden. Wunschenswert ware hier allerdings eine noch starkere Betonung der biographi
schen Seite und ein kurzer Ouellenverweis gewesen, so daB zukiinftig mil den Informationen 
sinnvoll und verlaBlich hatte weitergearbeitet werden konnen . 

Leider fallen die dann folgenden Ausfuhrungen iiber das Vereinsorgan, den "Hessischen 
Gebirgsboten" , wieder ab. Anerkennung verdient der Versuch, auch der Leute zu gedenken, 
die die Zeitschrift, das Aushangeschild des Vereins, die ganze Zeit gestaltet haben , denn sie 
haben ausnahmslos Gutes fOr den Verein geleistet. Leider sind diese AusfOhrungen aber ohne 
Linie und auch sprachlich nicht immer gelungen. 

Wesentlich qualitatvoller sind die Hinweise zur Wegearbeit. Die Aussagen sind instruktiv, 
sachlich und sinnvoll durch Bildmaterial iIIustriert. Allerdings hatte auch hier ein Anmer
kungsapparat den Wert des Beitrages wesentlich erhOht. 

Recht aufschluGreich ist auch die sich anschlieBende Ubersicht iiber die seit 1883 durchge
fUhrten Jahreshauptversammlungen mit einer Zusammenstellung zur Mitgliederentwicklung 
des Gesamtvereins. Der Beitrag ,. Wanderfreudiges Nordhessen" ist dann wieder von minde
rer Oualitat. Dagegen bilden die Aussagen uber das Jugendwandem einen lesenswerten Bei
trag. Er zeigt die Entwicklung der Jugendarbeit auf und verweist nachdrucklich auf die Bedeu
tung dieses Teiles der Vereinsarbeit. Fur den historischen Teil der AusfUhrungen fehlt aller· 
dings auch hier wieder ein Anmerkungsapparat. Auch der Beitrag .. oer HWGHV-Gesamt· 
verein aus der Sicht der Zweigvereine" hat in einer Festschrift seine Berechtigung. Er stellt das 
Vereinsleben einmal aus der Perspektive van unten nach oben dar. 

Fur die Mitglieder von erheblicher Bedeutung ist dann die Skizzierung der Organisations
form der Wander- und Heimatvereine in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist immer gut 
zu wissen, welche Institutionen fUr das Vereinsmitglied tatig sind uod wo die Beitrage hinfIie· 
Ben! 

Nach einer Vereinsiibersicht folgen dann in einem dritten Abschnitt die Selbstdarstellungen 
der Ortsvereine. Sie nehmen den groBten Raum ein und stellen den wichtigsten Teil des 
Buches dar. Leider hat hier der Redakteur fOr die Abfassung der Beitrage zu wenig Vorgaben 
gemacht, so daB auf Grund der freien Gestaltung so etwas wie ein Mixtum compositum ent
standen ist . Bei gczieJten Hinweisen, z.B. die Vereinsgeschichte nach einer kurzen Einleitung 
erst ab 1960 darzustellen, hatten Platz und Kosten gespart werden konnen. So ware auch eine 
sinnvolle FortfOhrung der Arbeit von Brauns ab 1961 moglich gewesen. Leider wurde diese 
Chance vergeben. Dem Redakteur ist weiter anzulasten. nicht immer sorgfaltig Korrektur 
gelesen zu haben; das gilt besonders fUr die Handhabung der Interpunktion. oruck, Abbil· 
dungen und Einband sind dagegen ansprechend und solide gestaltet. 

AbschlieBend bleibt noch zu fragen , ob die im Geleitwort formulierte Zielsetzung der 
Schrift , die .. Mitglieder und Freunde des HWGHVan das Werden und Wachsen" des Vereins 
.. noch deutlicher [wohl: naher!) heranzufOhren, seine groBartigen ideellen Leistungen fOr die 
Gemeinschaft darzustellen und dariiber hinaus die Geschichte der deutschen Wanderbewe
gung ein wenig aufzuhellen { ... J" erreicht worden ist. Mag der Leser des Buches selbst urtei
len! Friedrich-Karl Baas 
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