
Buchbesprechungen 

AlIgemeine Geschichte und Landesgeschichte 

Archii o log ie in Deut sc hland . hrsg. vun Prof. Dr. Dieler Planck u.a. in Verbindung Illi l dem 
Vcrband def Landesarchiiologen in def Bundesrepublik Deutschl:md und dem Thciss Vcrl .. g. SluU
gu n . 68 S .. zahlr .. groBlciis rll rbige Abb. lahresabonnement rnil Sonderheft OM 74.- zzgl. Pono. 
Einzclheft OM 18.- zzgl. Pon o. Erscheint vierteljiihrlich im Theiss Verlag. Stuugart . 

In .,Archiiologie in Deutschland" berichlen sei l nunmehr 10 Jahren Fach leutc Ober Grabu ngcn. 
Funde und Forschungen. Ocr Leser erhiih alle Infonnal ionen Uber das. was sich auf dem Gebict def 
deutschen Archaologic - nich! nur in Deutschland se lber - !Ut. und das kein bilkhen verslaubt oder 
gOlr trocken. Berichtc aus def Landesarchaologie garantiercn VoJlsHindigke it. Berichte Uber Ausstcl
lungen. Museen und interessante Bodendenkmaler gehOren dazu. Schwerpunknhemen in jedem Hefl 
und Sonderhefte bieten zu den jeweiligen Themen seit jeher einen gut abgerundeten Obcrblick. Diese 
Zeitsc hrift ist nicht nur fUr den .. Profi " Icsenswert . 

Marhias Rbll rillg 

Keefc r. Erwin: Steinzeit. Stuttgart : Theiss-Verlag 1993. 188 S .. ca. 200 Abb .. Papplxl .. DM 44.
(Sammlungen des WUrttembergischen Landesmuseu ms Stuttgan Bd. 1) (ISBN 3-8062- 11 06-X). 

Die Arc haolog ie hat sich in den letzten Jahrzehnten durch stiindig verfeinerte Erforschungs- und 
immer differenziertere Darstellungsmethoden - durchaus nichl im mer ungewoll t - zu einer 
Spezialwissensc haft entwickelt . dcren ei nige Vertreter ihr Wissen wiederum haufi g nur noch an den 
Spcziatisten weiterzugeben sich bcmUhen. Genau gegensiitzliche Absichten verfolgt der hier :mge
ze igte. verdienstvolle Band des WUrttembergischen Landesmuseums Stuttgart. dessen v611 ig unprii
tentioser Titel .. Slei nzcil"· deutlich machl. daG er dem inlercssienen Leser in erster Lin ie Gru nd
in formationen zu geben bcabsichtigl. Er tut dies in mustcrhafler Weise am Beispiel der Bezugsregion 
Baden-WUrttemberg: sein geschickter Aufbau konn te jcdoch bei der Darstellung auch anderer reg io
naler WissensUberblicke wie ein Raster zugrundegelegt werden ... Vermittlungsziel ist hier eine auf 
Wissen und Talsachen gegrtindete Darstellu ng der stein7..c itlichen Kuhuren SUdwestdeutschlands" 
(E. Keefer im .. Vorwon"). 

Fast schulbuchhaft-k lar wi rd die gesamte durch den Gebmuch des Werkstoffes Stein gckcnnzc ich
nete Zeitspan ne der Mensc hheilsenlwkklung dargestellt . Auf neueSlem Forschungsstand werden die 
Mcnsc hhei lsgeschichte. die frti hen Kulturen. die Altmenschen Europas. das JungpaJiiolithikum. 
Spiit paliiolithiku m und Mesolithikum. die altere. mil1lere und jUngere Steinzeit. sowie .. das lelzle 
Jahnausend der Jungslei nze it" (i n neun GroBkapitel n) erfaBt. Verbrcilungskane n. sehr crhe llende 
Rckonstruktionsskizzen verschiedensler An. zum Teil fe ingegliedcne Zeillabellen. typologische 
Entwicklungsschemata. einzel ne Fundone. Fundkarten. Ausgrabu ngssilualionen und vor aJlem 
Belegobjekte - einzel n oder als Ensemble - werden auf ausgezeichneten. zum Teil farb igen Abbil
dungen vermiuelt : der innere Bezug zwisc hen dem Text und den Bildbeigaben ist ellg. 

Erwin Keefer hat den ersten Band einer geplanten Reihe - nicht zuletzt dank beigegebenen 
Fundort vcrleichnis. Literalurkatalog und Glossar - zu cinem Nachsc hl agewerk gemacht. das vor 
dcm Hintergrund wachscndcn I ntcresscs "normaler BUrger" an der Archaologie jedcn Wun sch er([jl lt . 

H e/mill IJllrme;.wer 
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Knappe. Rudolf: Miuelalterliche Burgen in Hessen. 800 Burgen. Burgrui nen und Burgsltiuen. 
Gudensberg: Wan bcrg-Verlag 1994.600 S .. Abb.: 39.80 DM (ISBN 3-86134-228-6). 

Burgen tibcn einen unwidersteh lichen lOuristischen Reiz aus und bcschiiftigen die Phantasie ihrer 
Besucher seit Generationen. Da liegt es eigentl ich nahe . einen Reiseftihrcr 1..U den hcssisc hcn S urgen 
w sammenzuste llcn und so dem WiBbegierigen Anhahspunkte fli r eine Geschichtsrcise ins Miuelaltcr 
zu gebcn. Rudolf Knappe hat sich d ieser Aufgabe unterzogen und in aufwend iger Kleinarbeit 
Beschrcibungen der tibcr 800 hessischen Burgen des Miuelalters zu s3mmengestelh. Das Buch 
gliedcn s ich nach dell alien Landkrei sen innerhalb derer die ein zelncn Burgen unter ihrem Namell 
alphabctisch vorgestellt werdcn. Jeder Eintrag teiit sich auf in eine knappc Beschreibung der bnl ich
keit und ei nen kurzen histori schen AbriB 7.ur Geschichte der jewei li ge n Burgan lllge . Zusatz\ ich findet 
sich zu jedcr Burg die herangczogene Literatur. die Gerneillde in der sic lieg\ und das Kanenblau der 
topographi schen Karlc (tcilweise sogar mit Lagekoord inaten) . So rn it Informationen au sgestauel. 
sollte jedcr das elltsprechcnde Objekt tinden konnen . Bei einer ansehnl ic hell Zah l Yon Bauwerkell 
sind GrU lldrisse aus der ii ltercn Literatur beigegeben . die allcrd ings. wie Kn appc se lbst zugibl. z.T. 
nicht mehr der heuti gen Situation entsprechen. Farbabbildu ngen e in iger Burge n aus heutiger leit 
runden den bcschreibenden Teil ab. Im Anhang findet sich eine kurze Aun istung wichti ger kriegeri
seher Ereignissc. bei dcnen Burgcn in Hessen zcrsiOn wurden. ei n Glossar wichtiger Begri ffe. ein 
Lileraturverzc ichni s und ein Register der Burgennamen . 

Die Arbeil fo lgl dern Iradit ionellen und bewahnen Ansat1.. des "Deh io": kllappe Fakten. mogliehst 
yol lstiindigc Erfassung der Objekte. kau m bewenende I nterprelation. Man solltc von dem Werk nicht 
zuv iel erwancn. Es ist ein FUhrer zu den Burganlagen. keine hiSlorisehe Abhandlung Ubcr die 
Geschichle dcr hcssischen Burgen. Dam;t soil Knappes Arbeil nichl hcrabgcsetzt wcrden . Seine 
Leislullg bestcht darin . eine Unmenge z.T. schwer zuganglicher Faklen zusammcngelragen und in 
jedem Fall Yor On tiberpri.ift zu haben . Letzteres eine - angcsichts der Zahl der Objekle - wirklich 
beachtl iche Leistung. di e aber die wesentliche Grundlage fUr die QU:llitat cl nes solchen Ftihrers 
bilde!. Einige AuBerl ichkeiten unlerslU lzen die Benutzbarkeit: fester Einband. hand liches Format und 
Fadenhcftu ng skhern de m Bueh auch bei intellsiver Benutzung .. yor Ort" ein langeres Lcben . Jeder 
Abschnitt wird \'on einer Kanensk izze des jeweiligen Allkreises cingcici tet. allerdings fehlt cine 
Oberskht skane fUr gan z Hessen. die neben der schllellen Oricnticrung (nichl jcder kennl die alten 
Landkrcisc) auch eillen Oberblick Uber die Veneilung der Burgen in dieselll Bundesland gegebell 
hatte . Das Literaturverzeichn is ist m;t Uber 200 Tilel n - zu dencn wcitere Literatur komm!. die nu r illl 
beschreibcnden Teil aufgefU hrl wurde. da sie nur einzelne Bauwerke bctrifft· rce ht beachl lich. wen n 
aueh etwas cigcnanig gcglieden. 

Zusamrnenfassc nd kann man sagen. daB hier cin prakli schcr. d.h. i111 Si nne des Aulors benutzbarer 
Ftih rer zu dcn hcssisehcn Burgen vorl iegt. yon dem man keine Wundcrdingc crwarlcn solltc. der aber 
seine Aufgabe gut crfU llcn wird. I I Mic U/ Ra lri llg 

Sch oc k - We r nc r. Barbara (Hrsg.): Burg- und SchloBkapellen. Kolloquiulll des Wisscnschaftlichen 
Beirats der Dcutschcn Burgenvereinigung e. V. Reihe B: Schriften Bd. 4. Stuttgarl: Theiss Verlag 
1995. 162 S .. kan .. zahlr .. mcisl farb. Abb .. OM 52.-. 

Mit 20 illustrienen Beilragen zu einer Fachlagu ng. die im Oktober 1993 in Hal le slaufand. legen 
die Burgenycrcinigung und der Fachverlag ei nen ansprechenden Band Yor. der auch international 
orienl ien . Die Fragen zur Entwicklullg Yon der heidnischen Kultstattc l ur Burgkapellc . 1..U Rechlssla
tus und Patronaten. zu Ausslauungen bis hin wm Histori smus des 19 . Jahrhundens. zu monochromen 
Wandmalereien der Gotik sowie zu spatmittelaiterlichen Wohntlimlcn am Mittclrhein werden von 
Fachwissenschaft lern an Burgsakralbaulen yeranschaulkht . Ocr rcchts- . sozial- und ku nsthi storische 
Kontex t und sogar die Aussagekrafl der Veduten-Hintergri.inde clnes Lucas Cranach werden unter
such!. Auch wenn protestant ische SchloBkapellen - wie jene in der WilhclmsburglSchmalk alden oder 
der Sonderfall "Lowenburg"/Kassel - als hessische Beispiele fehle ll . so haben die allgemeingii lti gen 
Forschungcn (bi s hin nach Kleinarmenien rStidtlirkeil . Nicderosterre ich odcr Bohmcn) vicle neue. 
iibenr:lgbare Erkennt nisse geliefert . Ein ausgesproc hen intercssanter Band. der auch als Sonderheft 
der .. Zeitse hrift Burgcn und Schlosser" ersc hien. Siegfried WIZe 
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K I ii Be ndo rf. Niklol: Oer Helier in Hessen. Numismmischc Fundhorizonle des Hoch- und Spatmit
tc lalters. Hrsg. von der Ableilung ArchaologischelPaliiolltologische Denkmalptlege im u lndesamt 
fli r Denkmalpllege Hessen und der Archiiologischen Gesell sc hafl in Hessen e. V .. Wicsbaden. in 
Vcrbindung mil detn Hess ischen u mdCS3mt fU r geschicht lichc Landeskunde, Marburg. WiesbOlden 
1995. (Arc h. Oenkmale in Hessen 11 9). 

In detn 20seiligen Werk bcrichlet der VerfOlsser liber die Entwick lung Jer Erfassung und Bearbci
lOng von Miinzfunden in Hessen. Seil dem spaten 18. Jahrhundert werden die Miinzfunde in Hessen 
erf:lJ3t und deren Fundhorizonte OInalysiert . In dem vorlicgenden Werk ist eine der am hauligsten 
vorkom menden Miinzsorte Gegensland der Betrachw ng. Es handclt sich urn den kurz vor 11 90 
entstandcnen Hailer Pfennig, den spateren Helier. Diese haufige MUnze hat ihren Ursprung im sog. 
regionalen Pfennig. Seine Verhreiwng ging von SUddeulschl:lOd aus. bis er schlieBlich wiihrend des 
gcsamten Miuelalters und auch danach in Hessen. insbesondere itn siidlichen Teil. im Um lauf war. 
Ersl 1866 verschwand er als M lin zbczeichnu ng. 

Oas Iypisc he M li nzbi Id des mittelallerlichen Hel lers wei st auf der Vordersei le eine recll1e Hand und 
auf der Ri.ickseite ein Kreuz auf. In interessan ter Wcise geht der Autor auf die geschichlliche 
Enlwick lung dieser kleinen Mi.inze ein und slellt sie in Relation zu anderen MUnzsorten. Dabc i wird 
die gesehiehtliche EllI wic klung des Geldcs im hcssischen R:lU m erlautert . In mehreren Abbildungen 
und Fu ndkarten werden das Verbreiwngsgebiel und die viclcn Variat ionen dieser Mlinzc dargcstellt. 

Die vorliegende Arbe it i.ibcr.l.eugl dcn Leser von der Wichligkeil. MUnzfu nde der Landesanstalt fLir 
Denkmalptlege in Hessen zur Auswertu ng zur Verftigung zu stellen. Weiterhin hat der Verfasser 
wicdcru m einen anschaul iehcn Bci tmg zur DarsteJl ung der hessisehen Mi.i nz- und Geldgcschichlc 
gelcislel. EgolI Sprecher 

He s s i se h e La n d t ag sa bse hie de l 526- 1603. hrsg. und eingeleitel v. Gli nler Hollenbcrg. bcarb. v. 
GUntcr Hollenbcrg und Hcinrich Maul hardl. Marburg: Elwert 1994. XI und 477 S. (Vorgesehiehte 
und Gesch iehle des Parlamenlari smus in Hessen. 9. VerofTentl ichungen der Historischen Kommis
sion fUr Hessen 48. 5.) 

Glinler Hollenbcrg. als Bearbeiter des Repcrtori ums des Bcst:l nds 73 des Slaatsarehivs Marbu rg 
(Hessischc Landstiinde 1505- 1866I Marburg. 19841) sieher der besle Ken ner der Matcrie, legt naeh 
sci ncr Edi tion der Lalldlagsabsehiedc def Jahre 1649- 1798 (Marburg, 1989) zusammcl1 mil Hcinrich 
M.Hllhardt eine weilere mit groBer Sorgfalt erstetlte Quetlenedition VOT. Sie um faBI die La ndtagc von 
1526. dem erSlen Landlag unter Phil ipp dem GroBmlitigen. bis zum Jahr 1603. dcm ICIZIC I1 Landlag 
vor dcm Tbd Lud wigs IV. von Hcssen-Marburg. Eine wei terc Pu blikmion zur Frtihgesehiehle der 
hessischcn Landstande bi s zu m Anfang des 16. Jahrhunderts sowie eine Edit ion der Absehiede aus der 
Zci l dcs hessischen Bruderkriegs z.wischen 1605 und 1648 sind geplant. 

Die Landgrafsehafl Hessen m:lchte - wie andere deutsehe Terrilorien - im 16. Jahrhundcrt groBe 
Fortschrine auf dem Weg lOr modernen Slaalliehkei l. Die Landgrafen konnten die Verwaltung ihrcs 
Landcs ausbauen. sie blieben dabei aber auf die Milwi rkung der pri vi legienen Stande angewiese n. 
Dieses Zusanunenwi rken von FUrst und Standcn wi rd in der vorliegenden Edi tion hervorragend 
dokument ien. 

Dcr Bund cnlhalt 71 Dokurncnte mil 102 Ein zeltexten. von denen die meisten irn Sla:lIsarch iv 
Marburg, ci nige im Slaalsarehi v Dllrmsl:ldt aulbcwahrt werdcn. Da niehl von atlen Landtagen 
Abschicde (AbsehluB-Doku rncnlc. in denen die zwischen den Landgrafen und den LandSliinden 
getroffenen Vcreinbaru ngen bcurku ndcl werden ) erhalten sind. wiihltell die Bearbeiter aueh andere 
aussagekr'.ifligc Tcx te aus. In dcr schr konzentrierten Ein lei tung Icgt der Herausgeber die Grundsiitze 
der Edition dar und crlautert die Bedcutung der Landstiinde im 16. Jahrhundert . In Hessen bcSland 
ke ine Malrikel der Landstande. die jeweils einzu ladenen Stiindc wurdcn "or den Landtagen auf ei ne 
LiSle der zu .. Beschreibenden" aufgenom rnen. Genuine Standc warcn in Hessen in Priilalcn (naeh 
Einfi.i hru ng der Refonnation die Universilal Marburg. die Stifle Kaufungen und Welter sowie die 
Hohen Hospitalien), Riner und Stiidle. Hollenberg machl deullieh. daB cs nieht angemessen ist. die 
Stiindc als eine Reprasemation von Land und Leulcn gcgcnliber dell] Landeshcrrn anzusprcc hen. Die 
uuf den Landtagen versammclten SHinde waren di e Obrigkcitcn nur eines Tei l der Untcrtancn. In 
Nicderhessen unterstanden 50%. in der Niedergrafschaft Katzenellenbogen sogar 76% der Haus-
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gesessenen direkt dem Landgrafen (S. 21). Im Gegensalz zu anderen deut schen Territorien war 
Hessen kein "duales Gemeinwesen··. da die Landstiinde iiber keine eigene Regelungskompetenz und 
kei ne eigenen Beamten verfiiglCn (S. 27). Ih re Beziehung zu m Landesherrn wi rd als .januskopfig" 
(S. 28) bezeichnel. da sie dem Hirslen als Umertanen lU Gehorsam verpflichlel waren. aber auch 
eigene Herrschaftsi nleressen hallen. Oa die Landgrafen die Erwartullgen der Stiinde an einen Ireuen 
Herrscher erftill ten. blieben i111 behandellen Zc ilraum Konflikte aus. 

In weiteren Abschnitten der Einleitung werden der Ablauf der Landtage (Einberufung und Vorbe
rei tung durch den Landesherrn ohne Mitwirkung der Stiinde. Orte der Zusammenkunft. Ladungen 
und Vollmachten. Teilnahmepflicht und Kosten sowie der eigenlliche Verlauf) erliiulert und die 
Entwicklung des Steuerwesens dargelegt. Unter den ausgewahlten Texten ragen einige als besonders 
wichtig heraus: die lU den Landtagen von 1527 (Vereinbarung Gber das Kloslervermogen nach der 
Einfiihrung der Reformation). 1547 (Unlerwerfung des Landgrafen nach der Niederlage im Schmal
kaldi schen Krieg) und 1567 (Teslamem Landgraf Philipps). In den Anmerkungen w den Texten 
werden mehrfach kleinere Korrekturen an Ergebni ssen der bi sherigen Forschung vorgenommen. 

Oer Anhang enlhalt neben Indices und Litcraturverzeichnis auch Ubers ichlen und Tabellen wr 
Landtagsteilnahme und zum Sleuerwesen sowic ein Glossar der Verwaltungs-. Wiihrungs- und 
MaBbegrilTe. Eberhard Mey 

Wange r, Bemd Herbert : Kaiserwahl und Kronung im Frankfurt des 17. Jahrhunderts: Oarstellung 
anhand der zeitgenossischen Bild- und Schriftque llen und unter besonderer Beriicksicht igung der 
Erhebung des Jahres 1612. Frankfurt arn Main: Kramer 1994.402 S .. zah lreiche Abb .. (Sludien wr 
Frank furter Gesch ichlc . 34). 

Nach der Goldenen Bulle sollte die Wahl des Romischen Koni gs in Frankfurt. se ine Kronung in 
Aachen stautinden. Oer Too des Kolner Erzbischofs unmiuelbar vor der Wahl Maximilians 11. im Jahr 
1562 fiihrte dazu. daB die Kurfiirslen auf die Fahrt nach Aachen verzichteten und damil einen 
Priizedenzfall schufen: Von wenigen Ausnahmen abgesehen . fanden Wahl und Kronung bis wm Ende 
des Alien Reiches in Frankfurt statl. Se il dem 16, Jahrhundert wurde die piipsl liche Kronung wr 
Erlangung der Kaiserwiirde nicht mehr fUr notig gehalten. Die deutsche Kronung wurde - wenn der 
Thron vakant war - wr Kaiserkronung. was bei der Erhebung des Habsburgers Matthias 1612 
erstmals der Fall war. Diese Erhebung. verbunden mi t Feierlichkeiten. die sich iiber mehrere Wochen 
hinzogen. steht im Mittelpunkl der vorliegenden Studie, Sic wurde angeregt durch ein Seminar. das 
Prof. Bems im Somrnersemester 1983 an der Philipps-Universiliit Marburg zum Thema Hessische 
Fesl- und Thealerkultur vor dem DreiBigjahrigen Krieg veranstaltetc. 

Ocr Verfasser richlet se in Augenmerk auf die rechtlich konstituliven Akte. vor allem aber auf die 
Prachtentfaltung bei den Feierlichkeiten und di e BedeulUng des Zeremoniel1s. Er bezieht dabei - iiber 
die Begrenzung des Buchtilels hinausgehend - sowohl di e minelalterlichen Grundlagen wie allch die 
Erhebungen bis zu m Ende des Alten Reiches mit ei n und wirft einige vergleichende Blicke auf die 
Erhebungen in anderen Landem. 

Im ersten Haupneil der Arbeit wird der Verlauf von Kaiserwahl und Kronung ausfiihrlich beschrie
ben. Nach umfangreichen Vorbereitungen fanden die Einziige der Kurfiirsten und der Kandidalen in 
Frankfurt statl. die sich dann untereinander Vi siten und Gegenvisitcn abstaneten. Nach den Wahl 
verhandl ungen und der Schulzeidleistung kam es wr eigentlichen Wahl und Allarsctwng. Nach der 
Sal bung und Kronung folgten das Kronungsbanken und andere Solennitiiten, an denen tei lweise nur 
die Wiirdentrager. leil weise auch das ganze Yolk beteiligt waren. 

In Exkursen werden die Kronung der Kaiserin und Besonderhei len der Konigserhebung. d. h. die 
Erhebung eines Sohnes zu Lebzeiten des Kai sers. erliiulert. 

Der zwei le Haupneil der Arbeit ist der Darstellung der Herrschererhebung in den damals "ncuen 
Medien" gewidmet. Der Verfasser konnte 62 versch iedene Flugschriften zu den Erhebungen ausfin
dig machen und analysieren. Sie werden erganzt durch Zeitungsberichte. Einblattdrucke sowie Wahl 
und Kronungsdiarien. die im All hang nachgewiesen werden. Der Vergleich zeigt. daB die friihen 
Orucke vor allem die eigentl iche Erhebung in den Mittelpunkl stellen, wahrend die Drucke aus der 
Zei l nach dem OreiBigjiihrigen Krieg den Solennitaten besondere Aufmerksamkeit widmen. Ocr 
Vergleich der Erhebungen zeigt, daB be i den Wahl- und Kronungsfeierl ichkei ten der ProzeB der 
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Normierung schon frii h abgeschlossen war. wahrend die sonstigen Feierlichkeiten einem Wandel 
untcrworfen waren. 

Die absch lieBcndell Bemerkungen zu den Rezi pienten der "neuen Medien". d ie in Beispielen auf 
Abbi ldungen im Tcxt und im Anhang vorgcste ll t werden. sind angesichts der Qucllcnlage eher 
a ll gcmcin gchaltcn und nichl auf die Kronu ngsberichle bczogen. £berJl(lrc/ Mn 

Dese l . Joehcn: In christlichcr Licbe aufgenommcn. Auf den Spuren der Hugc nollc n und Waldcnser 
im nordlichen Hesscn. FUnf Bei trage zur hessischen Immigrationsgcschichte. hrsg. v. Helmut 
Burmcister. Vcrcin fUr hessischc Geschichle und Landeskunde e. V. Kasse l 1834 - Zwcigverei n 
Hofgc ismar. Hofgc ism:.r 1995. 110 S. mit zahlr. Abb .. brosch .. 18.- DM. 

Nichl gerade spilrlich fl oB in den vergangenen Jahrcn der Strom an Vero ffentlichu ngen lO den 
H ugenottcn in den hcssischen Landen. Und doeh ist cs Joehen Desel mil seinen fUnf sehr unterschied
lichen Beitragen ge lungcn. weitere LUcken der hessischen Hugenottengeschichte lO schlieBcn. 

In se incm crsten Bei trag nirnmt si ch der Verfasser der Hugenollen und Waldenser im Landkreis 
und in der Stadt Kasscl an. "Es gibl in der Bundesrepublik kcin zweites Gebiet mit einer vergleichba
ren Anzahl all liind lichell Ncugriindungen. zu denen s ich zwe i ncue Stiidte bzw. Sladlleile ste llen:' 
(5 . I). Im AnschluB an einen kurzen in formativen OberbJick tiber die Geschichle der Hugenotten und 
Waldenser in Nordhessen Hidt der Verfasser seine Leser ein . s ich auf die Spuren der Hugenotten zu 
bcgcben. So Ir'.igt der erste Bcitrag auch den Untertitcl " Bausteine zu e iner .HugenottenstraBe · im 
Norden Hessens:' Somit kann man diesen Text durchaus als einen spczialisienen ReisefUh rer 
ansehen. der seinc Lescr animieren mOchte. auf den Spuren dcr Hugenotten eine Rundreise im 
Altkrcis Hofgc ismar sowie Besichtigungen in Kassel. Leckringhausen und SI. Ollil ien zu untemeh
men. Dabei wird man u. a. auch tiber die Offnungszeiten und Angebote dcs Stadtmuseums 
Hofgeismar. des DcUlschen Hugenotten-Museums in Bad Karlshafen. des Sladtmuseums Kassel 
sowie des Reg ionalmuseums Wolfhagen in fonni ert. leh konllle mir vorste llen. diescn Bei trag al s 
separalcn Druck in den Fremdenverkchrsam tem Nordhessens auslO legen. 

In seinern zweiten Beitrag. dem umfangreiches Archi vrnaterial lOgrundc liegt. behandelt Joe hen 
Desel die Person des David Clement. der neben Henri Amaud und Thomas Gaulier einer der 
bedeulcndslcn Waldcnscrpfarrer im deutschen Refuge war. "Er hane maBgeblichcn Antcil am Gelin
gen der Einwandcrung der FI Uchtlingsbrigaden im FrUhjahr und Som mer 1686 im nordli chen Hessen 
in und urn Hofgeismar und der GrO ndung der Hugenotlen-Kolonien Carlr>dorf. Kelze und Schone
berg". (5 . 59). Der Verfasser schilden detailliert das Wirken des Theologen. der 1645 ill Mentoulles
en-Prage las gcboren wu rde und 1725 in Hofgeismar slarb. 198 1 wurde seine Gruft in dcr Neusladler 
Ki rchc in Ho fgeismar wiederentdeckl. Der Verfasser berOhn die verschiedensten Berciehe aus dem 
Leben des Waldenserpfarrers. wie z. B. den Werdegang sei ner Kindcr oder den um 17 15 ent brannten 
Liederstreit. in dcm es um die Frage ging. inwiewei t neues Liedgul neben den traditionellen Psalmen 
il11 Gottesdiensl gesungen werden dUrfe. Desel informien auch tibcr die groBen Spannungen zwischen 
den Deulschen und den Franzosen in Nordhessen. die zu r Folge hatten. daB zahlreiche hugenott ische 
GlaubensOOchtl inge ordhessen wicdcr verlieBen. Desel schlieBt mi l dem Hinweis ab. daB 1995 vor 
der cusladter Kirche ei n David-Clt~ment- Dcnkmal crrichtel werden soil. 

Das Sanuncln hugenolli scher Medaillen und Plakellen zahll zu den Sleckenpferden des Verfassers. 
Wcn n dieses Buch in seinern drillen Beilrag die Medaillen fUr Nordhessen prasenticn. so kann man 
d iesen Beitrag als Vorarbcit fUr eine Veroffentl ichung ansehen. die die Medail len des gesa mte n 
deutschen Refuge lOm Inhah hat. "Die Pragung von Medai llcn lOlll GedcnkCI1 an die Hugenotten im 
nordlichen Hessc n kann nkht Illil dcr rekhen Medaillentradilioll itn preuBi sc h-brandenburgischen 
Refuge verglichen werdcn" (S. 7 1). schreibt Desel. Den noeh ist die Anzah l der prasentienen 
Medai llen und Plaketten durchaus bcacht lich. Allerdings sind die nordhessischen Pragungen zumcis( 
nelleren D:lIl1 rns. Die gezeigten Plakellen wurden zumeisl durch Fmuengru ppen oder Schulklassen 
gefert igl. Die ii lteste Medail lc. die der Verfasr>er vorstellt. isl die Stern rncdai lle des Landgrafen Carl 
aus dcm Jahrc 1685. Al lerdings isl es nach Desel - gegen Hoffmeistcr - nieht lO bcweisc ll . daB es bei 
dieser Medail le cinc Verbindung lO den Hugenollen gibt. Die 18 Objeklc wcrden in diesem Bei lrag 
auBcrsl delai llie rl be ": hri eben . 
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Es (olgl als vierter Beilrag einc hervorragende. 15 Sei ten umfassende Bibl iographic zur Gesehichte 
dcr Hugenollen und Waldenser in der Stadt und im Landkrcis Kassc l. Den AbsehluO des ansprechcn
den Buches (Ieider si nd ei nige dcr Farbfolos in ihrer Wicdcrgabequalilul niehl befriedigcnd) bildel ein 
kurzcr Texl i.iber hcutige hugcnolli sche Namenstriiger in dcr Stadt und im Landkrcis Kasse l. 

AI/dft'w; Flick 

S pe i t k a III p. Winfried (H rsg.): Stant. Gese llschaft. Wissenschaft : Bcitrage zur modernc n hessischcn 
Gesch ichte 1 HellmUI Seier zum 65. Geburtstag. Murburg: Elwcrt 1994.395 S. (VcrOffenllichungen 
dcr HiSlori schen Kommi ss ion fUr Hessen 55.) 

Ocr vorlicgcndc Band cnlhalt wiehlige Studien zu r modcrnen hess ischen Geschichte. um deren 
Erforschung sich der Marbu rger Neu hisloriker HellmUl Seier in vi elen Jahren groBc Verdicnste 
erworben hat. Die Feslsch rifl. mit der ihn se ine Schtiler und Kollegen ehrcn . unterscheidet skh 
vortci lhaft von maneher underen. da ihre Beitriige in einem thematischen Rah men slehen und die 
Forschungsgebiete des Jubi lars bereichern. 

Helm ut Berdings SlUdie tibcr dic .. Napoleonischc Hcrrschati zwischen Okkupmion und Staats
ncubildung" ze igt. daB die von ihm bereits friihcr hcrausgearbeitete Di skrepunz zwischen den 
Mooellstamsplancn und der U nterordnung des Kon igreichs Westphalen unler franzosischc Bedti rfn is
se sich bcreits in der Phase der Regentschuft zwisc hen dcm 1. September und dem 8. Dezember 1807 
abzekhnete. 

Karl Murk zeigt die begrenzten "Rah menbeding ungen und Handlu ngsspielraurnc klei nstaatlicher 
Pol itik im napoleonischen Rhcinbund" uuf. Zahlrcichen Klcinstaaten gelang es zwar. ihrc Souverani
tat lU wahren. sie waren abcr nkht fahig. cinc modcmc Staatlichkei t zu entwiekeln . 

Klaus Malenke edicll und kom menticrt cinen Berich t. in dem der franzosische Gesandte in Kassel 
am 13. August 1830 nach Paris meldcte. wie in deu tsehen Klei n- und Mille lstaatcn auf d ie Jul i
revol ution reag iert wurde. 

Ewald Grothe. desscn Dissertation tiber die erstc Am Hasscnptlug bishcr nur im Man uskripl 
vorl iegt. sle llt unler dem Titel " Hassenptlug und d ie Revol ution" dar. auf welcher Grundlage dessen 
RevolutiOllsfurcht beruhte und wie sie seine konk rete Politik bceintluOlc . 

.. Die Abschiednahmc des kurhessischen Offi zicrskorps im Vcrfassungskontlikt von 1850" isl seil 
I:mgcm als cin spckt:lku liirer Hohepunkt dieses Kon tlikl s bekannt. Marco Arndt wcrtCI in scinem 
Bei tfllg unter dieser Uberschrift erstmals di e ei nschl:igigen Bcstandc des Marburger St:I:lIsarch ivs aus 
und bnn Vorgeschichlc und Folgen dieses einmal igen Aktcs erhe llen. 

Jorg Meidenbaucr faOt in seinem Beitrag Ergebnissc seiner Dissenation .. Aufl:l ;inlllg und OITent
liehkcil. Sludien zu den Anfiingen VOII Vere ins- und Mein ungsbi ldung in Hessen-Kassel 1770- 1806" 
zusam men. Volker Fi schcrs Beilrag .. Stadtbilrger oder Staatsbi.irger'· erklall . warum das Sladt
bil rgerrccht im kurhess ischcn VormurL grundlegend blicb und es niehl von einem mooernen 
Staatsbilrgcrrecht verdriingt wurde. 

Mart in Kukowski. der 1991 e ine Dissertati on zum Paupcrismus in Kllrhessen vorlcgte. zeigt die 
bcgrenzlcn FoIgcn von Pl anen zu r Binnenkoloni sution in den hhren 1848/49. 

Ulrich von Nathusius. cler sei ne Di ssertation "S ludien zur Verfassungsgcschichte Kurhessens in 
der Reaklionsze it 185 1- 1859" 1994 lIbsch loB. arbei tet in seinem Aufsalz diffcrenziert .. Di e polili sche 
Rolle des Adcls in Kurhessen von der Revolution 1848/49 bis zur Annexion 1866" heraus. 

Ingrid Scheurman n vcrfolgl die Enl wicklung def BibliOlhck am Wetzlarer Reichskammergericht. 
Winfried Speitkamp slellt den Marburger Professor Karl Vollgraff \'or. clcsscn .. Konservative 

Slaatslheorie und Gesellschaftskritik zwischen Restaurution und Reaktion" we itgehend vergessen 
war und ersl von .. Rasse kundlern" zu Beg inn des 20. Jahrh undellS rezipien wurde. 

Gcrhard Menk in formien ilher .. Louis Curt ze und die Anfiinge der modernen Hisloriograph ie und 
des historischen Vereinswcsens in Waldeck (1 862- 1874)". 

[n Fortftihrung frtiherer Studien untersucht Gll nther Mai das Verhtiltnis von "Arbeiterschaft und 
. Volk sgeme inschaft· ... Er kann nachweisen. daB der Begri ff def Volksgemeinschaft bereits vor 19 14 
eine Ro lle spielte. und erlautert an hessischen Beispielen die Haltung der Arbciterschaft zur NS
Herrschaft. 

268 



Orei Beitrage si nd der Geschichte der Marburger Univcrsitat gewidmel. Ulrich Sicg stcll t die 
Auscinandcrsctzung des Psychologen Erich J .. cnsch mit der .. Marburger Schulc" dar. Annc Nagel 
ponriit icn den Medi av isten Theodor M .. yer als Rcktor der Uni vcrsitlit. und Volker Losemann ski z
zien dic M .. rburger Vorarbeitcn flir die Griindung der .. Hohcn Schule··. der von Alfred Rosenberg 
geplantcn NS· Parteiuniversitiit . 

Im ei nzigen Beitrag zur Nachkricgsgeschiehte steJit Peter KrUgcr dic Rolle der arncrikani schen 
Militlirregierun g bei der Erarbciwng der hessischen Vcrfassung im Jahr 1946 dar. 

Ocr Anhang des Buches enthalt cin VerLc ich ni s der Schriften Hcllmut Seiers bis wm l ah r 1993. 

Eberlum/ Me\' 

Ocd 11 C r. Burgh .. rd (Hrsg.): Das Wart burgfest und di e opposi tionel\e Bewegung in Hessen. M .. rbllrg 
1994. 29 1 S. (ISBN 3-89398-157-8). 

Die Forschllngsstelle Gcorg BUchner in Marburg a. d. Lahn verOffentlicht hier mi t finanzicller 
UntcrstU tzung der Fr. Thyssen-Stiftung Illchrere Beitrage. die promov;erte Autoren anJ;iBlkh dner 
Tagung 1992 Uber die ideelle Wirkungsgeschichte des Wart bu rgfestes 1817 in Hessen zu r Oiskussion 
gcstellt haben. Die Verfasser brei tcn hier ihre Spezialkenntnisse aus. die sie jeweils durch detai lliene 
Qucllcn- und Liter:lturangaben sowie einen soliden An merkungsapparat belegen und dadurch weiter
flihrenden N .. chforschungen von Interessenten ei ne wichti ge Materialbasis zugangl ich machen. Im 
fo lge nden soil der Versuch unte rnommen werden. dem Lcser Struktur und Schwerpunktc diescs 
Sammelwerkes sachgerccht in den Grundzilgen vor Augcn zu flihren. wobei cine kriti schc Uberpril 
fung vorgetr:lgcncr Thesen sei tens der obigcn Autoren "om zukUnftigen fachkundigcn Lcser vorge
nom men wcrden muB. 

Prof. W .. ltcr Grab gibt zu Bcgin n ei nen Uberblick Uber die .. BlIrschenschaften im Konlex lnational
revolutioniircr Emanzipationsbewegungen anderer Uinder 1815- 1825" und slel lt abschlieBend als 
typi sche Gemeinsamkeiten u. :1. heraus: die Berufung auf den Gcdankcn der Volkssouvcriiniliit. die 
Bejahu ng der Gewah. die Vermengung re ligioser und n .. lionaler Ideen. die Herkun ft :IUS der 
Bildungsschicht und die (von auBcn cr.lwungcne) Foml des Gcheimbundcs. 

R. Hauser erinnen zunachst :m die GieBcner Uni versitat. den .. Herd des sludenlischen Fanatismus 
und Radikalismus" . slre ifl di e Ideologie Karl Th. Welckcrs in ihrer Wirkung auf die .. GieBener 
Schwarzen" und konzentriert dann seine Betrachtung auf Karricre und ideolog isehe Leislung des 
Staalswissensc haftle r.; Cromer. der rnit seiner .. pro-napoleoni sc hen Schri ft" ( 1 813) eine ernste .. Ab
sage an den romantischen Nationalmythos" vorn im mt und auch der Talideologie der "GieBener 
Schwarzen" 18 16 ablehnend gegentibcrstchL 

M. Kohler Icitel tibcr zu den .. Dannstadler Schwarzen". deren zei tweiliger Anflihrer und spiritll s 
rector dcr Rechtsan walt Heinrich Karl Hofmann (18 18- 1845) war. der im Widerspruch zu seinem 
subjekliven Ideal einer .. Republik" in der Bejahung von Reformen durch die feudalen Regierungcn 
vcrhaflcl blieb. sogar 1833 von cinem .. Pobel Aufsland" (Frankfun! ) nichts wissell woll te. 

E. GrOlhe. Impulsen Marburger Forseher fo lgend (Seier. Spcilkamp). forden eine neue Bewerlung 
der Marburger Petilion ( 1830) und konzentrien ihre WUrdigu ng besondcrs auf den Rechtsanwalt 
Hei nrich Henkel. der teils als .. Wirrkopf'· oder .. Spe ichellecker". teils als ellfallI terrible der libcralen 
Karnmeropposition vorgestelll wird. der sich auch nicht scheute. di ese .. Fraklion" eigenwil lig zu 
verlassen. Seine .. Neigung zu r Widcrselzlichkeil und zum Aufruhr" wird von Grothe quasi al s Molto 
dcm Thema vorangestelll. 

Prof. E. G. Franz sleekl den Wirkungsbcreich und die pcrsonlichen Beziehungen des Justil.rats 
Beck aus Michelsladt (Odenwald) ab. der an dcr Vorberei lllng einer .. Nalionaladressc" ( 1817) 
bcleil igl w .. r. in der die Frankfuner Bundesversammlung aufge fordert werden sollle. daB in .. ganz 
Teusc hland nach wesenllich glc ichen Grundsatzen eine wahre und wtird ige VolksvenrclUng einge
fUhn werde". Wenn auch Beck nach dem gesche itenen Vorhabe'l resignierte. so gingcn doch von 
seinem Freundeskreis (Hofrnann. Rlihl. Sartorius etc.) Imputse flir die Verfassung dcs GroBherzog
tums Dannstadl (1 820) aus. 

H. WiBkirchen resUmierl zunachst ein ige Kemgedanken der Wcltansc hauung Emst M. Arndts. der 
die Idce der deutsc hen Gesc ll schaften propagierte. die in Butzbach eine entspreehende Sekti on 
hatten. zunachst wahrsche inl k h OI ls Geheimbund ... Tugendbund" genannt . wo der Sekrcliir Weidi g 
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wahrscheinlich die ant ifranzosischen AgilationselelllelHe Arnd ts zwecks Fesligung eines deutschen 
Kraft- und NationalgefUhls in Vonragen verbrei tele. 

E. Weber versuchl an vier Beispielen (u. a. Vaterlandsl ied. Teutsches Berglied. Hemmnns Lied etc.) 
Sprechhahung. Syntax und Bi ldwah l des fast vergessenen Lyrikers Wcidig hcrauszuarbeiten und 
zeigt die mtiglichen Grcnzen diescr nicht offen agitiercnden polilischen Lyrik c ines lJoefa minor auf. 

A. Lange setzt sich wm Ziel. die geistesgeschichtlichen Wur.£eln des Rcfonnalionsvcrstandnisses 
bei Rielllann . dem Redner des Wartburgfestes. tei lweisc in dcr lutherischen Thcologic der AufkHirung 
W suchen . Er ze igt an dcr exemplarischen Vorstellung von Poln itz und dcm Theologen de Wene aul". 
in welcher Wcisc d ie Re fonnation als .. bUrgcrliche Em:mLipat ionsbcwegung" mi t aktuel len politi
sche n Forderungcn nach Frei heit und Vcrfassungsstaat in Ein kl ang gebracht wurde. wellll aueh nieht 
beiallen Theologen ullll S l7. 

Prof. 8 . Dedner sudn in den frU hen lilerarischen und person lichcn Zeugni ssell von BUchncr nach 
Theorieelementcn. die auch mil dem Geist der Wanburg-BefUrworlcr in BerUhrung stehen. z. B. die 
Schwarmerci flir das Selbstopfer. eine .. plebejische·· und zuglcich .. nalionalc·· V:lriante des Volks
bcgriffs. di e Fran zosische Revolution als Befreiungsakt CIC. 

Am Endc dcs Samrnelbandes kann I. Rippmann im Leben. Dcnken und Schrcibcn von L. Borne 
Spuren des national-liberalcll sludelllischen Aufbruchgei stes - auch im Widcrsprur.:h zu :mdcren 
Elementcn - nachwei scn. VQlker Pell"i 

Orls- und Regionalgeschichle 

Chronik dcr Staot Baun a t:! l. Ballo I: Lebellsrallm . Vor- uno Friihgesch ichtc. Hrsg. vorn Magistral 
der Stadt Baun.It:!1 1994.263 S .. zahlr. Abb. lI. Karten im Tex t. 

In seinem Vorworl weist Biirgermeister Heinz Grcnacher Huf die Ersterwiihnu ng Baunas als 
.. BlInon·· in einer Kai scru rkundc von 101 5 und auf di c friihcsle Nennullg oer Ortslci lc Ritte als 
.. R ittahc·· irn }Jrel'ia(Um Sal/ct; LIlIIi aus dem Jahre 786 - es verzeichnet die Besitzungen dcs Klosters 
Hersfeld - hin . Nuch den Ausfiihrungen des Vorsitzc nden des Arbcitskrei ses .. Chronik der Stadt 
Baunatal··. Heinrich Pfi ug. soli das auf vier Biinde konzi pierte Werk dcn l.e itlichen Bogcn von der 
Vor- und Friihgeschichle bis zu r Induslrialisierung des Bau natals in der Gegenwart schl agen. Im 
Mittelpu nkt soli die Alltagsgeschichte stehen. in der .. stan wen igcr Handelnder alle Menschen fUr 
geschichlswiirdig erachtct und Will zentralen Gegenstand der Geschichte erhoben werden··. Der 
Arbeitskreis legle fest. .. daB die Chronik als ei ne grundlegende Dokulllentation alle bisherigen 
Forschungscrgcbnisse. d ie Beitrage von ortlichcn Heimatforschern bcrilcksichtigen und in einer 
Zusamrnenschau moglichst von Fachwissenschaftlem geschrieben werden sollte··. Betrachtet man 
das AUlorcnvcrzeichnis des nach l.weijahriger Vorbereitungszeit ersch iencncn erslen Bandes. so 
erkennt man . daB diesen Forderungen weitgehend clllsprochcn worden iSI. 

Zu nachsl gibt Waldcmar Lei nhos ei nen detaill ierten Oberblick iiber die Geologic des Baunatales. 
Aus der amtlichen gcoJogischell Ubersichtskane von Hessen geht hervor. daB Bunts:lIldstcin den 
Unterg rund von Baunalal und seiner Umgebung bildet. Er wi rd von Schichtcn des Tertiars iibe rlagerl. 
in dessen jiingstcr Epochc oie Friihphase der heutigcn Lanosch .. ft sgestaltung ein sclztc. In ocr 
KiHtcpcriode (Eiszeit) erhiclt die Landschaft stufenwei se di e heu tigc Oberfi achellgestal t. AufschluB
reic h ist der Hin wei s. daB die seit vorgcsc hichtlicher Zeit n:!chgew iesene Besicdlung des BaunataJer 
Gebi ets du rc h Menschcn nur moglich war, wcil der Bodcn immer geniigend Wasser enthiell. Die 
n:lltirliche Fruchtbarkcit des alten B:wnataler Bauernlandes ist auf die in der Ei szeit transportierte 
Mischung von feinem Quarz- und Kalkstaub, angereichen Illit halbverrOllelen Pfi anzenresten. zu
riickz ufiihren, d ie ci ncn vorziig lichen Ackcrboden. die Schwarzerde. bildete . 
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Hei nz Wiedemann betrachte t die Flora und Vegetation der alten Kulturlandschaft des Bau natales. 
Nach ei nem Oberblick Uber di e nacheiszeitliche Waldentwicklung - sie sleht mil dem allmahlichen 
RUckzug der Gletscher bei zunehmcnder Erwiirmung vor I 5 (}(X) Jahren im Zusam menhang - sleUt e r 
zunachsl di e Pfl anzenwe lt des Baunsbergs vor. wobci auch der Hirzstei n. Odenberg und der Hahn bei 
Holzhause n einbezogen werden. obwohl sie nicht mehr zu m Sladtgebiet Baunatal geh6ren. Des 
weiteren richlet e r sein Augenmcrk auf die Bachauenlandschaft der Bauna und die Ufcrvegetation der 
Fulda bei G untershausen mit ihren Weiden und Schwarzerl en-Galeriewaldem. Die an den Ufern der 
Bache gedeihende Pflanzengese llschaft wird nach einer charakterislischen Art. dem MadesUB. a ls 
MiidesUBtlur bezeichnet. Als sich vor etwa 6(}(x) Jahren Menschen mit Kenntni ssen in Ackerbau und 
Viehzucht in dem Gebi el der Hess ischen Sen kc niedcrlicBcn. fUhrte das zu e iner nachhaltigen 
Verwandlung der Landsehaft. Die GehOlze wurden allmahlich aus der Nlihe def Siedlungen zu rUckge
drangt. was sich allerdings auf den Umfang der Wiilder kaum au sw irkte. Hier solllen erst die 
millelallcrli chen RCKlungen zu entseheidenden Veri.inderu nge n fLi hren. 

Heinz Bruno Sallach befaBt s ieh mil der Landschaft und Natur in und urn Baunatal im Wandel der 
Zei t bis zur Gegenwart. Er unterseheidet hier drei Lebensrau me: den Hochwald im Bereich von 
Langenberg und Baunsberg . Uferzonen und klei ne Feuchtniederungen bei der Fulda. Bauna. Liitzel 
und Leisel sowie offene Feldfluren mit Acker- und Wiesenflachen. Wiihrend friiher di e Dreifelder
wirtschaft fLi r ein 6kologisches Gleichgewichl gesorgt hatle, deform ierte das InduSlriezeitalter in 
wenigen JahrLehnten die hi storisch gewachsenen Ku lturlandschaften zu "Lei stungslandschaften'·. die 
nur noch der Erzeugung von Rohstoffen und Nahru ng in standi g stei genden Mengen dienten. Dieser 
ProzeB wurde durch die fortsch reitende Zersiedlung der Landschaft ge!hrdert . Dcr fo lgensc hwerste 
Eingriff in Umwelt und Natur war sicherlich die Errichtung des Volk swagenwerks. die den AnstoB zur 
Auflbsung der jahrhu ndertealten dorflichen Struk turen und schlieBl ich zur Entstehung der Stadt 
Baunatal gab. Es bleibl abzuwarten, wieweit das inzw ischen gewachsene UmwellbewuBtsein die 
Folgen dieses Prozesses beseitigen und wieder naliirl iche Lebensriiu me schaffen kann. 

JUrgen Kneipp schi lderl die vor- und frU hgeschichll iche Besiedlung im Gebiet der Stadt BaunataJ. 
wobei er die kullurelle Ent wicklung von den Jagern und Samml ern der Altsteinze it bis zur Romi schen 
Kaiserzeit verfolg\. Er kann sich an ei ner verhaltni smiiBig groBen Anzahl an prah istorisehen Fundstel
len im Baunataler Raum orientieren, was vor aJlern dem personlichen Einsatz Einzel ner, u. a. des 
Rektors August Boley. zu verdallke ll is\. Di e friiheste schriftliche Erwahnu ng ei nes vorgesc hichtli
chen Denkmals aus dem Gebiet der Stadt Baunatal findet sich im Kasse ler Salbuch aus dem Jahre 
1531). Mehrere Stei nfunde lassen die lechnischcn Neuenmgen von der Alt- zur Mitte lsteinzeit 
e rkennen. wobei sich di e Flur "Falkenfeld" am Westrand von GroBenritte a ls besonders erg iebig 
erwies. Ober di e Verhiiltn isse der Jungsteinzcit geben nehen aufgefllndenen Geriiten freigelegte 
Graber. u. a. in Fritzlar-Ziischcn. Ausku nfl. Auch aus der Bronze-. Ei sel1 - und Rornischen Kaiserzeit 
s ind Fundstc llcn irn Gebie t der Stadt Baunatal vor~anden . An ihnen laBI sich u. a. der liickenlose 
Obergall g von der Urnenfe lderku ltur zur Hall stattku ltllr in Nordhessen nachwcisen. In krassem 
Gegensatz zu den Griibern des slid- und mittelhessischen Raurnes Sleht die Armut an Metallbci gaben. 
illsbesondere solchen aus Eisen. Der im Baunalaler Gebiet gefundene Denar aus der Reg ierungszeit 
des Kaisers Caracall a (2 11 - 2 17) kUndet wie andere Fundc von gewissen Kontakten zu den Romern . 
Von bcsonderem Wen ist fUr den Leser der diesem Beitrag beigcgebene Fundste llenkatalog. der iiber 
a lle bis wm Jahre 1992 be kannl gewordenen Gelandcdenkmaler und Bodenfunde aus dem Gebie t der 
Sladt Baunatal von der Altsteinzeit bi s ?Ur Rorn ischen Kaiserzei t Aufsch luB gib\. 

Kl aus Sippe l betrachtet die dunk len Jahrhunden e in der Geschichte Baunatals. d. h. di e VOIker
wandcrungs- ulld Merowingerzeit. au fgnmd archiioiogiseher Funde. Wei l fUr die Baunata lcr Region 
bi sher keine FUllde nachgew iese n werden konnten, muBte er sich auf die Analyse der nur im Gebie t 
um Fritzlar archiiolog isch belegten Sied lungen jener Jahrhunderte beschrankten . 

AbschlieBend ski zziert Fri edrich Suck "Baunatal in seiner Namen landschafc. wobe i er Gewas
ser-, Berg-. Siedlungs- und Flurnamen berUcksichtigt. Zu den nicht v611ig zu erklarenden Narnell 
gehort .. Bauna", wobei nur der zweile Tei l •. aha" = .. Wasser" e indeutig se in dii rfte. Fraglich ist auch. 
ob Bau na und Ritle sy nonym sind . Die Erkliiru llg. daB .,bune" aJtenglisch ,. Ried. Rohr" bedeulel. 
reicht jedenfalJs dafiir nieht aus. 

Insgesarnt laBt s ich sagen, daB der erste Band der "Baunataler Chronik" dem Zie l des Gesamt 
projek ts wei tgehend gerecht wird. Hoffellllich erscheincn d ie folgenden Bande in nicht al lzu langer 
Zeit! 

Stefan Hartmann 
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Vaupe L Heinrich t. Wolfgang Ru bik. Kurt PreB le r. Thomas Brand t: 1240 Jahre Beisheim. 
700 Jahre Oberbeisheim ( 1295- 1995). Einc Hcimmchron ik . Oberbeisheim und Marburg 1995. 
242 S .. 20 sw-Abb. und 4 Karten. 25.- DM . 

Die Verfasser legen einc Ort sgcschichte vor. die vom Oblichen erhebl ich abweicht. Vor und 
lwischen vier Chroniktei len (vom Mittelalter bis zum Jahre 1782. van 1800 bis 1899. von 1900 bi s 
1950 und van 1951- 1994) stehen umfangreichere Textbei trage zur Geolog ie. Geographie und 
LandschaftsbeschatTcnhcit. zur Vorgeschichte. zur ersten urkundlichen Erwahnung. aber auch zum 
Bau der Wasserleitung 1899. zur Schul-. Kirchcn-. Eisenbahn- und Verwaltungsgeschichtc. Van 
besonderer Bedeutung flir die Darstellung sind zwc i umfangreiche Quetlentcxte. dic illl Wortlaut 
wiedergegeben werden. Es handcl t sich urn das "Lager-. Stlick- und Steuerbuch def Dorfschaft 
Obcrbe ishe im von 1736- 1782" und um eine "Untcrsuchung der Gemei nde Oberbeisheim" du rch das 
Semi nar flir Erwachsencnbildung der Universitiit Frankfurt am Mai n aus dem Jahre 1951 . Alle di cse 
Beitriige bieten eine Fli lie van quel ten- und literat urmiiBig gut abgesicherten I nformat ionen. die durch 
einen flinfteiligen Anhang abgerundet und durch ein Stichwortverzcichnis gut erschlossen wcrden. 
Ocr Anhang informiert i.ibcr die Ortswlistungen urn Obcrbcisheim. die Ortsteile dcr Gemei ne Kn i.ill
w:.ld. die Teilneh mcr und Opfer der Kriege 1814. 1870n L 1914118 und 1939/45 . liber die 
Obcrbeisheimer Fam iliennamen und liber Sagcn und Br:lUchtum des Ortes. 

Die H:lUptbearbeitcr der Beitrage silld Heinrich VaupeJ. van 1924- 1945 Burgermeister der Ge
me inde Oberbcisheim. der Forstwirt und jetzigc Ortschronist Wolfgang Rubik und der crste Beige
ordncte der Gemeindc Kn i.il lwald . Kurt PreBler. Flir die Rcdaktion der Texlbeitrage und ihre wissen
schaftl iche Absicherung zeichnct der promovierte Politikwissenschaft lcr und wisscnschaft liche Mit
arbeitcr der Phil ipps- Un ivcrsitiit Marburg. Thomas Brandt . vcr<l ntwonlich. 

Trotz der etwas eigenw ill igen Konzeption. vermu tl ieh durch die sc hon seit liingercm vorliegcllden 
Vorarbei ten bedingt. ist der Band als du rchaus gelungen zu beze ichnen und dcshalb allcn an der 
Ortsgeschichle von Oberbeisheim illleressierten Lesern zu em pfehlen. Zu kriti sieren ist lediglich die 
Qualitiit der Abbildu ng~n . 

Friedrich-Kar/ Baas 

Carl . Dieter: Van Filrnare bis Vcllm<lr - Unscre Heimat irn Wandel der Gcsc hichte. Dns Buch zum 
histori sc hcn Festzug 1995. Hrsg. v. Magistrat der Stadt Vellmar. 1995. 

Die Stadt Vellmar beging in 1995 dre i hislOrisch bcdeu tsame Jubiltien: 1220 Jahre Erstnennu ng 
Ve llmars . 25 Jahre Zusarn mcnschlu B der ehemals sclbslandigen Durfer Fromlllcrshausen. Nieder
vellm:lr und Obervcllmar zur GroBgemeinde Ve llmar und 20 Jah rc Vcrlei hung der Stadtrcchle. 

AlltaBJich dieser Feierl ichkeilen vcranstahelc die St<ldt Velhnar einen historischen Fcstzug Illit 56 
Motivgruppen. die sowohl die typi sch ortsbezogenen Ereignisse als auch den Einn uB dcr i.iberreg io
nalen Geschehnisse auf die Kommune darstelltcn. 

Ein Fcstzug ist dcr H6hepunkt einer jeden groBeren Feier und slets ein groBer Pu blikumsmagnet. 
Wus dem Zuschauer u.U. bei dcm buntcn Trciben verborgen bleibt. si nd die I:mgwierigcn Vorberei
tungcn und die Organisation cines solehen Urnzuges. def st:hlieBlieh rc lmiv schnell am Betrachter 
vorbeizieht. Dubei besteht die Gcfahr. gerude bei auswartigen Bcsuchern. daB die inhaltl ichen 
Aussugell dem Bct r:lchter lcicht entgehen konnen. 

Die Stadt Vell m<lr hm diese Problclllatik zu m Anl<lB gcnornmcn. um einell neucn Weg zu bcschrei
ten und das hier <lngezeiglc Buch crarbeilen l<lssen. in delll alle Motive naher erHiutcrt werden. Fur 
diesc Aufgabe konnte der M:lgislfU t den onsansassigen Historiker und I. Vorsilzenden des 
Geschichlskreises Ve lllll:lr. Dieter Carl . gewinnen. 

Er hm parullcl zur Abfolge des Festzuges di e ei nze lnen Motive mit Nennung des jeweili gen Mottos 
und der durs teller~~en Grupf.M!n irn Inhaltverzeichnis uufgc fU hrt. so daB wahrend der Veranslaltung die 
Moglichkeit der Ubersicht und des schnellen Nae hlesens best and. 

Jedem Mot iv hat Dieter Carl cillc Doppelseite gewidmel. di e eine inhaltliche Beschreibung und 
eine Ill ustrat ion enthalt . Ausgchcnd von dcm jewei l igen al Igellleinen hi storischen Hintcrgrund sch<lfft 
er dcn direkten Bezug wr lokal en Situation. Um die erforderlichen Datcn. wie z.B. zu den Thernen 
.. Die Schlacht im Tcutobu rger Wald" ... Die Ersterwiihllung Veil mars als Filmare itn Jahre 775". 
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.. Frommershausen als Gerichtssitz" ... Ahes dorfliches Handwerk" ... Die Gebielsreform - 3 Dorfer 
werden zur Stadt Vellmar" u,v. m. zusammenzutragen, waren umfangreiche Recherchen notig , 

Bei der visuellen Untersl reichu ng des Texles hat der Aulor aussagef:ih ige Abbildungen gcwahh: er 
verwendel sowohl FOlos als auch Sliche. Zeichnungen und Druckschriften. SelbstverSlandlich cnlhall 
das Buch einen Abbildungsnachweis und e inen umfangreichen Anmerkungsapparal . 

Mil dieser Veroffenl lichung hat Dieter Carl ein Nachschlagewerk flir wesentliche Slationen in 
Veil mars Gesc hichte erarbeiteL das eine sinnvolle Erganwng wm Festzug iSI und den Blirgem in 
Verbindung damit ein StUck ihrcr Geschichte auf unterhahsame Weise nahebringt. Viclleichl ist 
di eses Begleitheft ei ne Anregung auch flir andere One. die dem nachst ei n historisches Jubilaum 
begehen werdcn. 

MOflikll RluJoJph 

H aldorf itn L;Hlfe der Jahrh underte. Bearb. von Ingrid Ringer und Georg Gerlach. Hrsg. vom 
Kultur- und Heimatvercin Haldorf c. V .. Gudensberg 1995, 341 S .. zahl r. Abb. i. T. 

Di e vorlicgende Gerneindechronik sleht im Zusammen hang mit der 975-Jahr-Fcier des Ones 
Haldorf. der in einer !.Ier fruc htbarsten Gegenden des Hessenlandes liegl. Auf der Gru ndlage archiva
lischer Quel1en im Slaatsarchiv Marburg - genannt seien u. a. das Haldorfer Kirchenbuch aus den 
Jahren 1774- 1840 und das Lager-. Stuck- und Steuerbuch der Dorfschafl Haldorf von 1746 sowie 
Kancn und Bcschrcibungen des Dorfes - und unler Heranziehung der umfangreichen gedruckten 
Literatur ist eine kl ar gegliedcne, gut lesbare Darstellung entslanden. die sich weniger an den 
Fachhistoriker als an den interessienen Laien und Heimatfreund wendet. Von der lopographischcn 
u ge aus - Haldorf liegt im Nordosten des Schwalm-Eder-Kreises in der Nachbarschaft von Grifte, 
Holzhausen. Dissen und Wolfershausen - wird der Blick auf die Besied lung dieses Raumcs in 
vorgeschichtl icher Zcil gerichtet. von der Gmbstellen mil ihren Beigaben Zeugnis ablegen. WeB nach 
Auskunfl des Marburger Slaatsarchivs vom August 1994 das Jahr 1020 als Erslnennung von Haldorf 
nicht mehr vertretbar ist - dic Lebensbeschreibu ng des hei ligen Meinwcrk (Bisc hof von Paderbom) 
me int nichl unscr Haldorf, sondc rn bezieht s ich auf die spalere Wustu ng Holtrup bei Borgentreich im 
Kreis Warburg - hat man nun auf die Griindungsurkunde des Klosters Hasungen Bewg zu nehmen, 
di e allerdings nur !loch in Form von zwei Fal sifikaten ex istiert . Jelzt kann eher das Jahr 1081 als das 
Jahr der urkundlichcn Erstnennung von Haldorf gelten. Diese Information kam al1erdings zu kurzfri 
slig. um eine Verlegung der 975-Jahr-Feier noch zuzulassen. 

Fraglich isl. ob es s ich bei der Farnilie "von Haldorf' wirklich urn einen "Dorfadcl'" handelt . Damit 
kann auch - wie oft im Mittelaltcr - eine Herkunftsbezeichnung gemcint sein. Erstmals in der 
Allltsrechnung von 1427/28 crscheint Haldorf als Teil des zum Ami Gudensberg gehorenden Gerichts 
Grifte. Die engen Bindungen Haldorfs an Gudensberg zeigen sich u. a. darin . daB das dortige 
Juslizarnl und spalere Amlsgericht bis ZUIll Zweilen Weltkrieg die zusl:indi gc Instanz in Rechlsange
legenheilen blieb. Schon vor 1249 erhielt das Kloster Breilenau das Patronat iiber die Kapcllen von 
Grifte und Haldorf. Nach der Refonnation bildete Haldorf ei ncn Teil des Kirchspiels Grifte. woran bis 
heule - Dissen bildcl mil Haldorf das Pfarramt Grifte 11 - grundsatzlich feslgehaltcn worden iSI. In 
diesem Zusammenhang iSI die 1972 fertiggeslellte Haldorfer Kirche zu sehcn. die in Form cincr 
MehrLweckhallc gebaul wurde und neben dem Abhahen von Gottesdiensten vor allem flir Traucrfei
em bestimml ist. 

Im fo lgenden werden kurz die Auswirkungen der .. groBcn Geschichte" auf das kleine Dorf 
zwischen 1400 und 1900 skizziert. Itn Minelpunkt slehen die die Gegend um Gudensberg beriihren
den Auseinandersetzu ngen zwischen Hcssen und Mainz. der DreiBig- und der Siebenjahrige Krieg, 
die westf:i li schc Fremdherrschaft und der Ubergang Hessens an PreuBcn 1866. Von Interesse sind 
auch die Angaben uber d ie Auswanderungen aus Haldorf im 19. Jahrhundert. die vor allem die 
Vereiniglen Sla;lIen als Zie l hatten. 

Einen Schwerpunkt des Buches bildet die Beschreibung der alten Hauser in Haldorf. die in der 
Rei hcn fol ge der alten Numcrierung vorgestellt werden. Die hier vcrmille llen Hinwe ise. die durch 
zahl reiche Abbildungcn illUSlriert werden. sind von hohem bau-. wirtschafts- und sozialgesc hicht
lichen Wert. Ein besonderes Kapitel iSI der Bauttiligkeil nach dcm Zweitcn We ltkrieg gewidmet. die 
mit dern Zuzug von Heimat vertriebenen im Zusam menhang stand und auch durch das 1957 erri chlele 
VW-Wcrk Im pu lse erhieh. 
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Erst 1902 bekam Haldorf eine eigene Schulstelle. bi s dahin wu rden die Kinder des kle inen Ones 
im benachbarten Grifte unterrichtel. Nach der ErrichlU ng der Mittelpunktschule in Grirte wurde die 
Haldorfer Schule wieder geschlossen. Ende 1994 waren 1250 Personcn in Haldorf ansassig. was vor 
.. diem auf das VW-Werk in Bau natal und die Nlihe zu Kasse l zuruckzufU hren ist. Allein diese Zahl 
verdeutlicht. in welcher Weise der Ort . der lange Zeit zu den kleinsten im Kreis Fritzlar-Homberg 
zlih lte. sein Gesicht gewandelt hat. 

Hervorzuheben sind die Angaben Uber die Gemeinde. die BUrgermeister und andere Bedienstete. 
wobei die Grebenordnung von 1739 den Ausgangspunkt darstellt. Etwas genauer hane man sich di e 
Behandlung der politischen Geschichte des Ones gewU nscht. die lange Zeit von der Bauernschaft 
bestimmt wurde. Mit Recht wird dagegen die Landwirtschaft als wichtigster Erwerbszwe ig ,lUsfiihr
lich behandelt . Sie war auch fUr das dorfliche Handwerk und Gewerbe bestim mend. In den Ausftih
ru ngen Uber die Tracht. die Sinen und Gebrauche im Lauf des l ah res. z. B. die Spinnstuben und die 
Kirmes. und Uber di e oft seuchenartig auftretenden Krankheiten wird das Dorfleben il11 Wandel der 
Zeiten sichtbar gemac ht. Die Ein fiihrung des Dezimalsystems, die ersten Automobile und die 
Eroffnu ng der Kleinbahn Gri rte-Gudensberg bedeutetcn. daB auch fO r H .. ldorf die Zeit der dort1ichen 
Abgeschlossenheit beendet war. 

Die Schilderung der Ze it von 1900 bis heutc - eine etwas genauere Darslellung der n:lIionalsozia
listischen Schreckensherrschaft und der ludenvcrfolgung ware sinnvoll gewesen -. der Integration 
der Heimalvertriebenen und der MaBnahmen fUr den Umweltschutz (erwahnt se i auch die Forderung. 
die der Landrat des Schwalm-Eder-Krei ses. August Franke. seine m Heimaton Haldorf zute il werden 
lieB) sowie des regen Vereinslebcns schlieBcn den reichbcbilderten Band ab. der zeigt. da B Hci mat
chroniken und -bUcher gerade in der heu li gen Zeil besonders aktucll seill kannen . 

Srefll/1 Harrmal1l1 

Zweigverci n ROle nburg des VHG (Hrsg. ): Rund um dcn Alheimer. Bei lriige w r Gcschichle und 
Landeskundc des ehemaligen Krei ses ROIenburg. Bd. 16. ROlenburg J 994. 70 S .. zah lr. Abb. 

Erstmalig wu rde ein "Al heimer" "on mehrercn Schriftleitern herausgegeben: H.-G. Kittelmann 
beschreibt die 1948 in schwierigster Zeit durchgefUhrte 700-1ahrfeier der Stadt ROlenburg. H.-\V. 
Kothe das .. Rolenburger SchI66chen" in Bad Schwalbach: W. Klode wendet sich dem "Erdfall aus 
dem lahre 18 1S" bei Obercllenbac h w , und I. Gomes spricht Ubcr .. Wohlbckanndt. daB alhir zu 
Sontra eine Henselstadt". Die Drucklegung des im Sommer 1994 vcrf:1Btcn Bei trags Ubcr die ahe 
Bergstadt (seit 136S) und "Hanselstadl" erleble die Autorin IIse Gomes nieht mehr. sie war der "gute 
Geist des Museumsvereins im Boyneburger SchloB". Siegfried Lot:;e 

N e ube r. Harald : Die Geschichte des Dorfes Sttirklos. Festsc hrift zur 700-1ahrfeier ( 1294- 1994), 
Sttirklos 1994.99 S .. 13.80 OM. 

Nicht alle Festschriften. die IU Onsjubilaen enlslehen. sind so sorgfaltig und wissenschafl lich 
genau gearbc ilel wie die von Harald Neuber zum 700jahrigen lubiHium der Ersterwiihnung des 
Dorfes Starklos verfaBte. Liegt der Ort auch absei ls der groBen SlraBen in der osthessischen 
Waldl andschaft. so iSI seine geschichtliehe Entwick lung uber di e l ahrhunderte hin doch Iypisc h nir 
viele der klcinen Dorfschaftcn dieser Region. 

Die Forschungen Neubers ergaben, daB di e Erslcrwahnung des Ortes im Jahr 1294 bcim Verkauf 
des Oorfes durch den Riner Friedrich 11. von Sch1itz an den Johannitcrorden ledig lich bedculel. daB 
damit Stark los endl ieh in das Lichl der Geschich te geli.ickl wurde . Entstunden du rfte cs naml ich schon 
etwa 200 Jahre vorher sein . als man durch Rodungen den miuelalterlichen Landesausbau vomntrieb. 

Die Gli.indung erfolgte wah rsche inl ich auf Veran lassung der Herrcn von Schlitz. dellen das Dorf 
dann auch gehorte. Ei ne groBcre Bedeutung erlangte cs allerdings nie. Starklos lag eben 'lbseits der 
groBen DurchgangsslraBen, wechselte im Laufe der Jahrhunderte mehrfach den Besitzer und entwik
kelte sich wegen sc iner ungUnstigen Lage nur langsam. Zeitweise lag cs im 14. und 15. l ahrhundert 
sogar wUst. 
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Dicse und vie le andere Einzelheilen des BUchlcins O1achen deullich. wic durch Aufspliren und 
gcn:llIes Deulen von Urkunden auch die Geschichle eincs an sich unbedeulenden. fUr die Hersfe lder 
Gegcnd aber Iypische n kleinen Dorfes lebendig gemac hl werden kann . 

Das ze igt auch die neucre Enlwicklung von Slarklos. der Ncuber ebenfalls inlensiv nachgehl und 
so ein Bild des gewah igen Slruktu rw:mdels unserer liindlichen Ge01einden am Beispiel des kleinen 
Dorfes enlwirfl. das 700 Jahre nilch sci ncr Erslerwiihnung gerade 173 Einwohner ziihh. weil weniger 
al s l OO Jahre zuvor in der Miuc des 19. Jilhrhundcns. 

Dem wissenschaflli ch inleressierten Leser gibl der Anmerkungsleil Aufsch luB Ubcr di e bcnutzte 
Lileralur und die herangezogenen Que lle n. Insgesaml eine empfehlenswerte Studie. 

Wllldelllllr Zillillger 

Wi t ze I. Jorg: Hersfeld 1525 bi s 1756. Wirlschafts-. Sozial- und Verfassu ngsgeschichtc einer mill le
ren Territorialstadt. MarburglLahn: Elwert-Verlag 1994.599 S .. 8 Karten im Anh. (Untersuchungen 
und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichle. hrsg. vom Hessischen L:.lIldesamt fUr 
geschicht liche Landeskunde 14) ( ISBN 3-7708- 1017-1). 

Die vorliegende Arbeil wurde im Wintersemester 1992193 vom Fachbereich Geschichlswissell
schaften der Ph ilipps-Un iversitat Marburg als Dissertation angenommen. Sie schopft aus bisher Ilicht 
ausgcwerteten Urkunden. AmtsbUchern und Aktell im Hcssischcll Staatsarch iv Marbu rg und Stadtar
chiv Hers feld und beriicksichtigl daneben in breilem Umfa ng gedruckle Quellen und Darstellungen. 
Se ine Unlersuchung begrUndet der VerI". O1i l der Vernachliissigung der Erforschung der Geschichle 
dcutschcr Sliidte in dcr frUhcn Neuzeit bis in die siebziger Jahre hinein . Zu den Stiefk indern der 
friihneu loeit lichen Stadteforschung gehon auch Nordhessen. wo fUr die urn 1575 groi3ten Sladle 
Kassel. Eschwege. Hcrsfeld und Hofgeismar kei ne modernen. nach wi ssenschaftlichen Kritcrien 
erarbeilelen Stadtgeschichten jener Epoche vorliegen. Dcr DreiBigjahri ge Krieg bildet den Millel
und Angel pu nkt der Arbeil . deren zeit lichen Rahmen cinerseits die Unterwerfung Hersfelds durch 
Phil ipp den GroBmUligen 1525 und zu m anderen der Beginn des Siebenjahrigcn Kricges 1756 
markieren. 

Zuniichsl slehen demographische Aspckle im Minelpunkt der BelrachlUng . womr die Gebunen. 
Ehcschl ieBungen und Todesflillc. die Zuwanderung nach Hersfe ld und die Haushalts· und Familien
groBen di e Grund lagen bicten. AufschluBreich ist der Zusammenhang der Baissen in der Geburten
bilanz mit Teuerungen und Hu ngcrkrisen. AllCh zwischen einer erhohten Sterbl ichkeil und anschlic
Bender ve rstarkler BUrgerrechlsverl eihllng besteht eine Bczichung. Die meislcn Zuwandcrer karnen 
aus dem Nahbereich von Hcrsfeld . so daB man von einer Bin ncnwanderung innerh" lb der Landgraf
scha ft Hessen-Kassel sprechcn kann. Lediglich soloi al hoher Rangierende gelangten eher .IlIS der 
Ferne nach Hersfeld. Die HaushaltsgroBe hing in der Rcgel von der VermogensgroBc ab. Je groi3er das 
Vennogen war. deslo mehr Personen gehorten dem Haushah an. Im folgenden analysiert Witzel die 
Vennogensvcrhaltnisse. die ein wichtiger Indikalor fUr die Sozialstruklur der stadtischen Bevolke
rung s ind. Gruppcn mil hohcm Pro-Kopf- Vennogen (wie die Rmsmitglieder. Bac ker. Lohgerber und 
Kramer) bildetcn die sozio-okonomische Elite der Slad!. Die im DreiBigjahrigen Krieg eingctretene 
al lgcmei ne Vermogensnivelli erung zwischen dcn einze lnen soloi il lcn Schichten machte erst :un Ende 
des 17. Jahrhu ndert. als sich die Vcrmogensverhal tnisse delltlich gcbessert hanen. einer starkeren 
Differcnloieru ng Pl alz. Hervorzu heben ist. daB der hohe Gfad der Vermogenskonzentralion vor dem 
DreiBi gjiihrigen Kri eg in der zweitcn Halftc des 17. Jahrhundcrts nkht wicder erreicht wurde. Die 
det:lil lienen Angaben des Hersfelder Lager-. StUck- und Sleuerbuchs von 1747 erhellen die darnali 
gen Vermogensverhaltnisse der Stad!. Besonders vcrmogend waren die Angehorigen des Handels
seklOrs. der melal1 verarbcilenden Handwerke und des Lebensminclgewerbes. Knapp mehr als die 
H(ilftc aller Steuerzahler besaB Hauseigentum. Die von den Reichen bevor.wgle Wohngcgcnd war vor 
al lctn die zenlrale StraBenachse Weingasse-Klausgasse einschlieBl ich des Marktes. 

Itn zelltralcn Kapitel "Wirtschaft" werden die Zunftverfassung. die ei nzel nen Zun ftc und Gcwerke. 
Handel. Landwirtschaft und die Funktionen der Markle betrachteL Vor dem Drei Bigjahrigen Krieg 
zekhnele si ch cin Bedeu lu ngsvcrlust der Wolltuchmacher zugunsten def Lohgerber und Schuster ab. 
Der DrciBigjahrige Krieg fuhne zu kciner grundlegenden Vcriinderu ng der Hersfelder Wirlschafts
struktur. Ersl allmah lich bahntc sich ei ne Entwicklung .111 . di c in der erslen Halfte des 18. Jahrhun-
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dens zu einer deutlichen Dominanz der Wolltextilproduktion in Hersfeld fUhne. Die zahlreichen 
Zunftneugrundungen widerspreehen der These von ei ner Stagnation des Zunftwesens im 17. und 18. 
l ahrhunden . Die stadtischen Handwerker waren einem Konkurrenzdruck des Landhandwerks ausge
selZ!. wobei die im Umfeld der Stadt wohnenden Juden eine Sonderrolle spiel ten. Aus der engeren 
Verbundenheit der be iden Reiehsabteien Hersfeld und Fulda im Minelaller ergibt slch. daB sich 
Hersfeld in der fru hen Neuzeit winsehaftlich starker zum SUden hin als nac h Hessen-Kassel or;en
tlene. 

Weitere Sehwerpunkte der Darstellung s ind die Verfassung und Verwaltung. Vom Reehtsstatus her 
gab es im frUhneuzeitlichen Hersfeld BUrger und Beisassen. Led ig lich die ersteren waren voll 
bereehl igtc Mitglieder der stadt ischen Geme inschaf!. Vorbedingung war hier der Erwerb des BUrger
reehts. das von ehelieher Geburt und eigenem Verm6gen abhangig war. Weil in Hersfe ld die 
Verleihung des BUrgerrechts nichl - wie in anderen Stiidten - der Zustimmung des Landesherrn 
bed urfte. halle die stiidtische Obrigkeit einen gcwissen Spie lraum bei der Aufnahme von Neublirgern. 
Sic setztc sich aus dem landesherrl ichen Schu ltheiBen und dem Rat zusam men. womit ein nichl 
immer spannu ngsfreies Verhaltnis begrundet wurde. weil der Schu ltheiB seit 1525 ausschlieBlich 
landesherrl iche Interessen vertrat. Geringeren EinnuB libte der in Sch6ffen- und Unterrat gegliederte 
Stadtrat aus. Als cin Ergebni s laBt sich festhalten. daB sich der fUr Reichsstiidte in der fru hen Neuzei t 
charakteristi sche Duali smus zwischen Rat und Gemeinde in abgeschwachter Form auch in Hersfeld 
findet. Anders als in Reichsstiidlen eskalierten in Hersfeld Konnikte nicht zu offenen Unruhcn . weil 
der Landesherr und seine Beamlen im mer wieder als Schlichtu ngsinslanz eingri ffen. Oberhaupt ging 
man in Hessen-Kasse l schonender als beispielswe ise in WUntemberg mi! den Privilegien der Landes
stadte um und versuchte. diese auf dem Wege der Verwaltung allmahlich in den abso lutistischen 
Tcrritorialstaat einzuordnen. 

Al s Fazit des Kapitels .. Haushalt und Finanzen" ist hervorzuheben. daB die entscheidenden 
Anst6Be zur Modern is ierung und Ralionalisierung des veralteten Rech nungswesens von der 
Landesherrschaft ausgi ngen. Nach dem DreiBigjahrigen Krieg dauene es rund 50 Jahre. bis die Stadt 
wieder verstii rkt als Kreditgeber auftreten konnte. Die Dominanz der Besoldunge n der sladtisc hen 
Amtstrager und Bedienslelen innerhalb der kommunalen Ausgaben isl nich! nur - wie der Verf. 
schre ibt - ein Charakteri stikum frii hneuzeit1icher Stadtfinanzen. sondern hat auch heute noch GliItig
keit. 

Es ist zu hoffen. daB der durch zahlreiche Tabellen und ach! Karten erganzte, informat ive Band 
ba ld Nachfo lger von ahnlich hoher Qualilat finden m6ge. 

Srefan Harrm{ll/ll 

Wi rwahn . Helmut: Das Amt Frankenberg im 30jtihrigen Krieg. Aus den NOlzc iten eines 
Grenutmtes 1618- 1652. Frankenberger Hefte Nr. 3. 1994,47 S. (Hrsg. v. Zweigverein Frankenberg 
des Vcreins rur Hessische Geschichte und Landeskunde e. V.). 

Mit einer Dokumentation Uber " Das Ami Frankenberg im 30jahrigen Krieg" selzt Helmut Wir
wahn die 1992 begon nene Rei he der .. Frankenberger Hefte" fon. 

(m Miuelpunkl der Darstellung stehen die Auswirkungen des Krieges auf die Dorfer des alten 
Amtes Frankenberg. Hierzu hat der Autor nichl nur umfangreiche Aklenbesliinde des Staatsarchives 
Marburg ausgewenet. sondern auch zahlreiche Ki rchenbilcher sowie die einschltigige Literalur 
herangezogen. 

Wirwahn ski zziert zunachst die Umstande. die 161 8 zum Ausbruch des Krieges fUhrten. und 
beschre ibt schliel3lich rec h! ausfUh rlich und eindrticklich die Notzeit der 0 6rfer des Frankenberger 
Anlles im weiteren Kriegsverlauf. Zahlreiche Abbi ldungcn. zum Teil farbig . s ind dem Text zur 
Illustration bcigcgcben. 

Diese drille Ausgabc der .. Frankenberger Hefte" stelll cincn wichtigcn rcgionalen Beitrag zur 
Gcschichte des 30jahrigcn Kricges dar und wird hoffentlich we ite Verbrcitung finden. 

1'hollll/.S Elide 
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Hi Id e brand . Erich: Eschwege im 18. Jahrhundert. - Ein Beitrag zurGeschichte einer Landstadt im 
hessen-kasselischen Hoch- und Spatabsoluti smus. Hrsg. v. HeITnut Burmeister, Verein fUr hessische 
Geschichte und Landeskunde e. v.. Kassel 1994. 316 S .. 17 Abb. (Hessische Forschungen zur 
geschichtl ichen Landes- und Volkskunde. 26) (ISBN 3-925 333-26-6). 

Ocr vorliegende Band verdankt sein Erscheinen dem Umstand, daB der Verfasser gebeten wu rde. in 
ciner Nellfas.SII lIg der Eschweger Sradlgeschichle die Bearbe itung des 18. Jahrh underts zu Ubcrneh
men, eines Jahrhunderts, das in der Geschichtsschreibung haufig durch weirgehellde Vemachliiss;
gung gekennzeichnet ist. Offensicht1ich hat die Forschung es vorgezogen, s;cll 111;1 grofle1l Pel"!;ij1l
lichkeilell und grofle1l Ereigll;ssen des l ahrlumderls ZII besehiifligell . 1'011 de1lell zlIklllif'Sll'eiselltie 
Wirkll llgen allsgillge" (S . 4). Dabei ist die groBe Anzahl dcr in Anonym ilal ble ibenden Beslel/erlell 
libcrsehen wordcn, oh ne dic Swat 1111(/ Gesellschaft aber gar " iellr existierell kOllllfell. 

Bci der Rcalisierung dieses Ansatzes. ergij1l zelld ZIIr Gesehichte der gro'pel/ politischell Gebilde 
aI/ch die der kleillen :;11 erforschell . aI/ch wellll sie ah Alltagsgeschichle des Spektakll fiirell t'IItbehrt. 
croffnete sich dcm Verfasser eine iiberr(/schelld giiml;ge Ql/elle" lage im Sladtarchiv und Kirchcn
archi v Eschwcgc. aber auch in den Bcstandcn des Hessischen Slaatsarchivs in Marburg (S. I). Dr. 
Hildebrand hat diese Chance genulZI. und so kam cine Arbeit herau s. die fUr Eschwegc cine 
willkom mene histori sche Erganzung zu den schon vorl iegenden Veroffentlichungen sein wird. 

Nach AusfUhrungcn zur Stadtverfassung und zum Stadtregimenl. zur BUrgerschaft. zur Sozial
stru ktur und zu Beziehungen der Stadt zu den Landesfli rslen, macht der Au tor kU rLe Bemerkungen zu 
dell (I/lgemeillell lIIirw :/Ulftlichell Verhiillllissen der Landsladt. Umer Hin wcis au f die grundlege nde 
Abhandlung Albrecht Eckhardts uber die Eschweger Zmiftl'erfmiSlmg 1111(1 hen'ische ZUllftpo!itik 
grcift er dann die 1773 der Metzgcrzunft aufe rlegte Sondersteuer. den sogenannten Fleischhelier. :lU f. 
Exemplarisch wird den auflretenden Konnikten zwischen der Zunft. der Hessischen Regierung und 
dem eigenen Magistrat nachgegangcn. Die kontinuierliche Quelienlage crmoglichl dabei interessantc 
Einsichten in allgcmei n historisch oft Ubcrsehene Fakten und Handlungsablaufe. So wird am 18. 
Oktober 1796 offensichtlich durch die hOchste Landcsbeh6rdc dcr Eschwege r Metzgerzunft die 
BefreyulIg einstweilen gewahrt und die Ciimmerey angewiesen, die zur Ullferhaltll1lg des Pj7t1Sters 
1111(1 cler SUlcllmauer I/olhigell Kosten zu i.ibernehmen. Dies fUhn wiederum daw, daB der Magi stral 
nach lwci Jahren beim Landeshcrm mit dcm Gesllcll allf Wiedereillfiihnmg der Fleischheller-Abgal}e 
einkommt. 

Dcr Resen'atel/kollllllissar wird mit der Klarung des Sachverhaltes beauflragl. wobei die Vcrhand
lungen sich i.ibcr Jahre hinziehen und zusatzliche Komplikationen, wic Bedenken des Stcuer
kollegi ums gegen die Amtsfi.ihrung des Magistrats oder Ri.icksichtnahme au f Besonderhei l der Quart . 
Enlscheidungcn erschweren oder verhindern . Erst 1819 kommt es zur WiedereinfUhrung des Fleisch
hellers. Die weitere EnlwickJung wi rd bis lOm Jahre 187 1 verfolgl. 

Im weiteren wcrden vom AUlor dargclegt die wlltistadl a/s mililiiriseher Stiilzpullkt und Garllison 
ei"es sliilldigel/ Regimellfs, die Kirchen- und Schul verhaltnisse sowie AusfUhrungen Uber die biirger
fiche Kultllr gemacht. Beispiele. wie Eschweger BUrger offelltlieh Srelftmg zu dell Verhiiltllissell ill 
ihrer SUlclr nehmen. fUhrt er in den Abschnillen Eille wlldesvisilatioll ill Eschll'ege im lal/re 1746 und 
Riillber IIlld D;ebe ill der Rorelllmrger Quart an. Mit der Betrachtung Die Lalldgrafsclltlft Hen 'ell
Ka,\"Se/ als absolulisrischer Staal schlieBI das Buch. Es folgen ein umfangreicher Anmerkungskatalog 
sowie Lileratur- und Quellenangaben. 

Zusammcnfassend kann festgestellt werden: Das vorliegende Buch zeichnel sich durch sorgfa ltige 
Quellenarbeil und sprac hliche Umsctzu ng aus. Durch die ausgedehnte Abhandlung der konlroversen 
Situationen bei der Aeischheller-Abgabe ergibt sich zwar eine gewisse "Kopflastigkeit'". die anderer
seit s aber auch interessante Einblicke in Machlslrukturen einer hessischen Landstadt und di e sozialen 
Verhaltnisse einer Zunft ermogl ichl. Denkbar ware m. E. auch gewescn, mil dem Kapilel XIV 
Hessell-Kassel als absoftlristischer SWat zu beginnen. hiermil den hislorischen Hintergrund zu 
schaffen, in dessen Verwobensein alle Ubrigen Kapilel w sehen sind. Die verschiedentlichen Ober
schreilUngen des im lilel gesetzlen ze itl ichen Rahmens sind verstandlich, manchmal sogar unver
mcidlich. soil eine Entwic klung oder Tendenz exakt aufgezeigt werden. 

Die vom Autor hervorgehobene. begleitende f relllldliche AlIfmerksamkeil von Mitgliedern des 
Vorstandes des Vereins fUr hessische Geschichte und Landeskunde war durchaus gercchtferti gt. 

Werner Wiegalld 
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Ka h rn. Ono: Hai na (Kl oster). Hospital. Dorf und Umgebung in kurhessischer Zeit ( 1803-1866). 
Zweigverein Frankenberg des VHG. Frankenberg : Verlag Kahrn 1994 . 129 S .. kart .. zahlr. Abb .. z. T. 
farbig. 

0110 Kahm besi tzt offenbar n ichl nur ein Privalarchiv der Fami lie (mUllerlichersei ts Forellenl1inger 
Dornse if als Vorfahren). sondern er verfUgt auch Uber eine ergiebi ge Literatursammlung zur Sozial
und Medi zinalgeseh ichte des Klosters Haina. Unter griffigen Ubersehriften wie .. So ti nanzierle sich 
das Hospi tal" ... Und wo das vicle Geld bl ieb" oder .. DerWandel in der Betreuu ng der ' Irren'" gibt der 
Autor ill einspalt igen Kurzbcitriigen w den Hospi talleutell. Orlsbiirgern. dem Gesundheitswescn. 
aber auch Chaussee-Geldern . Auswanderern. der Bierbrauerei sow ie dem FeuerlOsehwesen Zusam
menfassunge n. Aus ze itgenossisehen Berichten iiber trun kslichti ge .. Forstschiilzen" ( .. Wenn es urn 
das Saufen geht") und andere deft ige Angelcgenheiten wird eine Sammlung kurzwei liger Beitrage 
erSleltt. die den Leser in die kl eine Welt d ieses abgeschiedenen Winkels von Kurhessen versetzen. 

Siegfried Lo/Ze 

Sc h ne id e r. Karl Heinz: Sehau rnburg in der Industriali sierung. Teil I: Vom Beginn des 19. Jahrhun
derls bis zur ReiehsgrUnd ung. Melle: Verlag Ernst Knoth GmbH 1994. 267 5 .. 3 Karten i. Anh. 
(Schau mburger Swdien. irn Auftrag der Histori schen Arbeitsge mei nsc haft fU r Schaurnburg hrsg. von 
Hubert Hoing. Heft 52). (ISBN 3-88368-259-4). 

Gegenstand der Arbeit si nd soziale und wirtschaftliche Prozesse der Industrialisierung. die am 
Beispiel des FUrstentu ms Schaumburg-Li ppc und des bi s 1866 kurhessischen. dann preuGischen 
Kreises Grafsc haft Schaumburg ulllersuc ht wcrden . Beide Gebiete waren liindlich gepragt und 
wurden im Verlauf der Indu strialisieru ng von keinen weitreichenden Urbanisierungstendenzen erfaGt. 
Der Ausbau des tradit ionellcn Steinkohlenbergbaus und die Enlslehung von Folgeindustrien beding
ten zwar die Bildung eines industrie lten Kerns. fUhrten aber nicht zu r GroBindustrie. Die auf 
umfangre ichcn Quellen in den Slaatsarch iven Biickeburg und Marburg beruhende Veroffentli ehung 
betriu vor allem in der bisher se hlecht erforschtcn hessischen Grafschaft Schaumburg Neuland. 

Zunachst wird die wm Verstand nis der sozialen und wirtschaftlichen Problcme wichlige Vorge
sehiehte bcider Gebicte kurz sk izziert. Wahrend fUr Sehaurnburg- Lippe di e Dominanz des Fiirsten 
Imuses und das Feh len eines politisch akt iven und wirtschaftli eh kraftigen BUrgertu ms bestimmend 
waren. hatte die Grafschaft Schau mburg die Funktion eines Nebenl andes. dessen Integration in den 
kurhessischen Staat nur unwreiehend gelang. Als Kl ippe fUr ei ne fort schrittliche Gewerbe- und 
Verkehrsentwickl ung erwies sich die zollpolil ische Trennung beider Naehbargebiete. die ersl 1852 
durch den Anse hlu!3 des von Hannover ge fUhrten Steuervereins an den deUlschen Zoll vercin ihr Ende 
fand. Infol ge dieser Di ffe renzen umging di e 1848 eroffnete Eisenbahn lini e Koln- Hannover-Berlin 
das Gebiet der hessischcn Grafschaft Schaumburg. 

Die Anal yse der Bevolkerungsverhalt nisse und insbesondere der Sozialstruktur ergi bt fUr den 
hessischen Kreis Schaurn burg ein ungiinstigeres Bild als fUr das FUrstentum Sc hau mburg-Lippe. was 
s ich u. a. in der stii rkeren Auswanderung aus der hess isehen Exk lave naeh Arnerika zeigte. Ein 
entscheidender Grund fUr diese Entwieklung war die fo rtschri ttl ichere Agrargesetzgebung im FUr
slentum Schau mburg-Li ppe in der Form von Gemei nheitsteilungen und Ablosungen. wofUr die 
poli tisch stabilen Verhiiltni sse in diesem Kleinstaal besser geeignel waren als die sliind igen Unruhen 
und Verfassungskampfe irn KurfUrstentum Hessen. Das zeigte sich auch beim Handwerk. wo die 
Zunftgesetze in Schaumburg-Lippe nieht so strikt gehandhabt wurden wie in der hessisehen Graf
schaft Schaumburg. 

In be iden Gebieten spielte in der Ubergangsphase von der Agrar- zur Industriegese tl sehaft das 
Leinengewerbe eine zentrale Rolle. In der Miue des 19. Jahrhundcrts wurdc der Ste inkohlenbergbau 
w m entse heidenden wirtschaft lichen Faklor. der durch die Verhaltnisse im Ruhrgebiet neue Impul se 
erh ielt. His 183 1 waren die beiden Herrscherhiiuser Besi tzer der Bergwcrke in den unter ihrer Hohei t 
slehenden schaumburgischen Gebieten . Dann Irat der hess ische KurfUrst seinen Anteil an den Staat 
ab. wahrend der FUrst von Schaumburg- Lippe bis 191 8 im Besitz der Bergwerke blieb. FrUhformen 
der ind uslrie ll en Entwieklung waren die Glas- und Tabakfabriken. wobe i wiederum die Bedingu ngen 
in Schaumburg-Lippc giin stiger als in der Grafschaft Schau mbu rg waren. weil im FUrstentul11 die 
Kri se der alten landli eh-gewerbliehen Ordnung leichter aufgefangen werden konnte. 
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Im 19. Jahrhunden war die dorfli che Gesellsehafl Schaumburgs in ersler Linie Hindl ich-biiuerlich 
gepragt. Nach ihrem Grundbesitz war sic in eine vollbiiuerliche. kleinbauerliche und landanne bzw. 
land lose Seh ichl geglieden . Daneben gab es auf Tagelohn und Wanderarbeil beruhende unler
bauerliehe Lebe nsverhaltnisse. die sieh o ft am Rande des Existenzminimums bewegten. Der all mah
liehe Bcginn der Induslrialisierung spiegelt sich in der Ablosung der au f Mi Bernlen beruhenden 
Hungerkrisen alten Typs durch Kri se n wider. die mil der wirtschaft lichen Konjunklur fUr Industrie
produklc zusammellhingen. ein ProzeB. der in abgeschwachler Form auch in beiden Tei len 
Schaumburgs zu m Tragen kam. Ein Indikator ist hier d ie Entstehu ng einer Industriearbeiterschaft. die 
handwerkliche Tradi tionen mil fonschrittlichen Elementen der Selbstorgan isation verband. Damit 
entwickelten sich neue Formen sozialer Kommunikation. die durch die ausgepragle Mobilitat gc for
den wurdcn. wobei zu bclonen ist. daB di e agrari sche und frUhindustrie lle Gesel lschaft eng mileinan
dcr verbundcn warcn . 

AbschlicBend hebt der Verf. die naturraumlichen und historischen Gemei nsamkeiten der beiden 
sc hau mburgischen Gcbictc hervor. FUr Schaumburg- Lippc war jedoch von Voneil. daB die FUrsten 
ihren Ktei nstaat besser libcrbticklen als die kurhessisehen Regierungsdeputierten in Rintel n. die d ie 
oft schwerfii ltigcn Entschcidungen in K:lsse l abwarten muBtcn. Auch die bessc re Stabil isicrung der 
okonomi schen Strukturen und die Anbindung an d ie zcntrale Bahnlill ie KOln-Berlin wirkten sich auf 
d ie Verhiiltnisse in Schau mburg-Lippc positiv aus. So zieht Schneider das Fazi !. daB um 1870 
Schau mburg-Lippc eher als Gew inner, die Grafschaft Schau mburg als Verl ierer dagestanden habe. 

Zahlreichc T,lbc llen und ein Ons- und Personcnregister runden den Band ab. desscn Thcmat ik 
allerdings keincswegs mi! der ReichsgrUndung von 187 1 ihr Ende findcl. Es blei bl zu hoffen, daB bald 
die fol gcnden Jahrzeh nle - hier bielel sieh die Zeil bis 19 18 an - iihn lieh griindlich analysicrt werden. 

Slefllll Harlm(lIIII 

Wilze nh au se n in vergangenen Ze iten. Bilder aus der Kirschensladt vorgestellt von Manhias 
Roepcr. Hrsg. vorn Werralal verein Witzenhausen 1994. 172 S" zah lr. Abb. i. T. 

Den AnstoB fUr dcn vorliegenden Bi ldband gab ei n bci m EmrUrnpcln eincs Bodcns entdeck ler 
Kasten mi l Ansichtskarten und Fotos aus dem alten Wi tzenhausen. Wie der Bearbc iter. Sladlarchivar 
Matthias Roeper. ei nlcilend ausftihn . soli d ieser Band mil Bildem und Texten das Leben dcr 
Mensche n van .. anno dazumal" dokumcmieren und das Imeresse an der Vergangenhcit wachhaltcn. 
Dabci handel! cs s ich weniger urn ei nen methodi seh streng geordncten Historienband als urn eincn 
.. StrauB bunter Bilder und Geschichten". Nach einem kurzen Gang dureh die Gesch ichte der Werra
stadl fo lgcn die Bilder und FOlDs. di e in Erinneru ngen Witzenhiiuser BUrger eingebcnel si nd . 
Gesch ildert wcrden u. a. ein Besuch in Theodor Waiters Gemischtwarenladen, Geschichten vorn 
Eismann und S!e lze nmann. Sommerrmllln s Garten auf dem Johanni sberg, das 700jiihrige Stadt
j ubi liium i III August 1925 und die Ende 1950 erfolgte Fcrt igstellung der neuen Werrabriicke. Von den 
vielen in guter Qualitat wiedergegebcnen Bildem seien das Geburt shaus des bekannten Gennan istcn 
Edward S(;hrooer. das Colhnann-Haus in der SteinstmBc - es wurde im Sormner 1945 fU r die 
deutschcn Raketenexpertcn aus PeenemUnde. daruntcr Wernher van Braun. zur erstcn Slation in der 
amerikanischen Zone -, das 1592 von dem Baumeisler Nikolaus Rode erbaulc sog . .. Wedekind
Mein hard-Haus" und das Gebiiude der 1898 erOffneten Kolon ialschule erwahm. Besonders akluell 
si nd die Bi lder vcrsch icdener Hochwasscrkataslrophen. denen Witzcnhausen immer wieder ausge
setzl war. Ansichlen der Staffelschen Papierfabrik und der Zigarrenfabrik Engelhardl kUnden van 
bcscheidcncn Ansalzen einer industrialisieru ng. die aber am Charaklcr der Ackerburgersladt kau m 
elwas iinderten. Den Massenaufzugen und Kundgebungen aus dcr NS-Zeil kann der Beschauer 
cntnehmcn, wic syslemali sch die braullen Machthaber be i der Errichlung ihrer Schreckensherrschaft 
auch in kleineren Ortcn wie Wilzenhausen vorgingen. Man venniBt leider ein Bild dcr Synagoge. die 
im November 1938 dem Terror zum Opfer fieL und andcre Abbildungen. die die Rolle der Juden illl 
A Iltagsleben der Werraslad l demonslrieren kOnnten. I nsgesamt entstehl jedoch ein farbiges Bild von 
Wit ze nhause n und seinen Bewohnern in vergangencr Zeil. desscn Effekt allcrdings durch eine 
stiirkerc chronologische Anordn ung dcr lII uslnr.tionen vcrbcssen worden ware. S ., lej {lII Harlmamr 
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Wol fhuge n im Zeitgeschehen von 1945. Schriften des Vcreins Regionalmuseum Wolfhagen. Bearb. 
v. B. Kli nkhardt und W. G. Winter. Wolfhagen 1994, 179 S. 

Aus AnlaB des 50. Jahrestages dcs Kriegsendes 1945 rnOchtcn di e Autorcn dicscr Schri h die lokal 
und reg ionalgcschicht lichcn Ercignissc in Vcrbi ndung mit ci ncr Art Menlalitatsgeschichtc der inter
essierlcn Offentlichkcit vorlcgen. Wenn auch das Jahr 1945 von den Autoren al s eine .. Zi.isur" 
angesehcn wi rd, so bleibcn sic s ich doch andererseits bewulk daB dcr geschichlliche ProzeB Kriegs
und Nachkriegsze it au f den versc hicdcnen Ebenen des Gemeindelebens wandlungsreich verbindel . 
Dicse hiSlorische Epoche versucht man mit einem durstellenden Teil und einer Salllllll ung von 
Erlebnisberichten von Zeitzeugcn pUrliell zu rekonSlruieren. Zunachst steht die Kricgsgcschichtc, 
insbcsondere Vonnarsch und Sicg der Amerikaner, im Vordergru nd der Betruchtu ng, dunn wird dcr 
hiSlori sche SlOff der "Nach kricgszeit" nuch themalischen Schwerpunkten zcrlegt: Zwangsarbci t. 
Flucht und Verlreibung, Entnazifizierung, Umerziehung. GrUndung von Parleien und Vercincn. Opfer 
dcr NS -Herrschaf1. Diese Abschninc. vermullich von verschiedenen Autoren ohne jcg lichc Anmcr
kunge n vcrfaBI. sind von unlcrsc hicdlichcr Ged.lI1kcntiefc und lllalericl1er Vol1 standigkeit. Warum 
cnthalt c in Abschnitt in der Mine des Buchcs pl otzlich ca. 52 Anmcrkungcn? 

Bei der Sc hluBbetracht ung i.lbcr das Ende dcr NS -Hcrrschaft bcmUhcn sich d ie AUlOren um eine 
vorsichtige. verschiedenc Grundpositionen beri..icksichtigende " Bewerlung". Dic abgcdrucktcn 
Zcilzcugenbcrichte orienliercn sich an den Themcnschwcrpu nklen. z, B. Fremdarbei ler. US- Ein
Illarsch, Kriegsgefangcnschafl. Flucht aus dem Osten, und anikul ieren Elend und Leid des Indi vidu
ums, das strukturellen Zwiingcn ei ner nationalcn bzw. intem ationalen Geschichte un terworfen ist. 
Wird der krilische Umgang mit Zei t7.eugenaussugen hier Ubcrhaupl ge leislct? Volker Perri 

Bal se r. Frolinde: Aus TrUmmern zu ei nem europaischen Zcntrum. Geschichle der St:ldt Frankfurt 
am Main 1945 bis 1989. Hrsg. von der Frankfurler Historischen Kommiss ion als Band 6 dcs Werkes 
" Die Geschichte der Stadt Frankfun am Main", Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag 1995,512 S .. 
178 Abb .. davon vier Karten. 78.- OM . 

Ober vier Jahrzehnte beweglcr und ereignisreicher Gcschichte einer so bedeulcnden Stadt wic 
Frankf un am Main in ei nem Buch kOlllprimien und gleic hzeitig ltickenlos darstellen zu wollen iSI ci n 
gcwagtcs Unterfangen. Frolindc Balser lost die ihr gestcllte Aufgabc souvcran , selZI mit AugcnmaB 
und cigcncr kommunalpolili scher Erfahrung inhaltl ichc Schwerpunktc, die an andcrer Slcllc Mut zur 
Lilckc erfordern. Ihr Gang durch di e j ungste Frankfurler Hislorie voll zicht s ich in :mge rnesscl1cm 
Tempo. weder in zu langcn noch zu kurzen Schritten. Die Autorin fU hrt den Leser zurUck an das Ende 
des dunkelsten Kapi tels dcr 1200jahrigen Stadtgeschichtc. Sie skizziert Iragendc Entscheidu ngen 
ZU Ill Wiederaufbau der 1945 we itgehend zerstorten Stad!. beleuchtet die bestimmende RoUe der 
amerikan ischen Besatzungsmacht in den schwcren Nachkricgsjahren. 

interessant, wei l weitgehcnd unbe kannt oder zumindest in Vergessenheit gcraten. s ind die von dcr 
Aulorin ebenfaUs skizzierten Oberlegungen der im IG-Hochhaus residierenden US- Besatzcr. Frank
furt und Umland als selbstandigen Distrikt zu begrtindcn. eincn Stadtstaat glei ch dCIll Brcrncns und 
Hamburgs zu errichten. 

Wiedcraufbau. Wohnungsnol. Wahl en. Wiihrungsrcform . Wirl schaftsaufschwung wcrden cbenso 
geschilderl wie das Ringen um den U-Bahn-Bau und kulturpoliti sch bedeulsamc Enl scheidu ngen. 
Flughafcnbau. Studentenrcvolte. Frankfurler Messc - alle Face ttcn dicse r Stad!. die trolZ ihrer 
Nicdcrlage gegen Bonn im Kampf um den Silz der Bundesreg ierung wieder zu curopiiischem Ra ng 
aufstieg. finden Beri..icksichtigung. 

Die Veranderungen in Dcutschland bis hin zur Wiedervereinigung bilden das letzte Kapitel des mit 
aussugek riiftigen Folos versehenen Buches. Ein Anhang mil Tabellen und Dokumcnlen sowie Perso
nen·, Ons- und Sachregisler machen zudem dessen Verwendung als Handbuch moglich, Lobend 
hervorzuheben ist die Ent scheidung, die jeweiligen Anmerkungen zugun sten der Obcrsichtlichkeit 
unmillelbar an die abgehandehen Kapitel anzufi.lge n. 

Frolindc Balser hat cin Buch vorgelegt. das auch fUr Nichtgelehne glcichcrma6cn Icsbar und 
versland lich is!. Und doc h ist eine so lide wissenschaftliche Arbeil entstanden, die cindrucksvoll 
Zcugnis gibt von der gcwa ltigen Au fbauleistung der Frankfurter BUrger, dercn Folgekosten als 
stadtische Schuldenlast bi s auf den heutigen Tag spUrbar s ind. Dirk BallS 
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Frit ze. Eduard: Struth am 7. April 1945 - die letzten Kriegstage im Eichsfeld. Schriften des 
Wcrratalvereins Witzenhausen. Heft 26. 1995; 54 S .. 4 FOlos. 4 Kanenskizzen und 2 Zeichnungen. 
Bczichbar uber den Verein: Kalharinenhof. 372 13 Wilzenhilu se n. 

Ausgehend von einer kurJ;cn Bcschreibung der Lage an dcr min lercn Weslfronl Ende Miir71Anfang 
Apri l 1945 und des VorstoBcs der 3. US-Annee nach Mincldeulschl and slcll l dcr AUlor die rn ili tiiri
sche Lage vor dem 7. April im Obcreichsfe ld dar. Es folgc n gUI recherchicne Hin wcise ubcr die 
deuIsc hen Angri ffsvorbcreitungen und die folge nden Kampfllandlunge n. Fur ci nen nicht Ill it den hier 
opericrenden Truppenleilen und allgemein mit der Darstell ung von Kampflland lungclI venmulen 
Lcser ist es nichl leichl. die Obcrsichl uber die beschricbenen Gcschehnisse zu behilhen. Es ware 
bcsser eine andere Darslell ungsfonn gewah lt worden. Vom Ende der Ereigni sse hcr wird dil nn aber 
klar. daB der unsinn ige deulsche Angritrmit zusam mengewurfelten Truppen - zumeist aufgcgriffenen 
Vcrsprenglcn. die die Amcrikaner zwar liberraschten . aber nkht in Gefahr hringen konnten - ohne 
Erfo lg bleiben muBle. Die Ubennachl an Milterial und an Mcnschen beschene den Angegriffenen 
schon bald den Sieg. Ei ne Bilanz der Ausei nandersetzu ng ergab auf deutscher Seite mindcstcns 260 
gcfa ll cne Soldaten und erhebl ichc Opfer unter der Zivilbc volkerung. Sie ist aber nicht vol lsliind ig. 
weil die amerikanischen Verluslc unbckannt sind. 

Ncben der prazi sen Beschrcibung dcr Kam pfhandl ungcn untcrsucht Fri tzc - und das ist sehr 
ve rdicnslvoll ! - die von arnerikan ischer Sei le urn Struth aufgebaule Darstellung vOIn .. Pan isanen
dorr', Sic wurde bewuBI geschafTen. um die angeblich erforderl ich gewesenen ungcheurcn Vergel
tu ngsmaBnah men zu rcchlfen igcn. Der Verfasser korrigien dan n auch die von einigcn Lokal
historikcrn wahrend der OOR·Zeil venretene Auffassung. dcr Kampf um Slru th se i das Ergebnis .. von 
fanatischen SS-Band iten" gewesen. Er kann nachweiscn. daB an den Kampfhandlungen kcine SS
Einhciten bcteil igt gewesen sind. 

Zwei bceindruckende Zeilzeugc nbcrichte - ein deutscher und ein amerikanischer • und cinc 
n:ullentl ichc Au fl iSlu ng dcr deulschen Opfer. sowei l sic sich durch die Kri egsgriibcrflirsorge nachwei
sell lasscn. sc hlie8en die Arbc it sehr sin nvoll ab, 

Fazit: Eine verdienstvolle Darstcllung aufgru nd zu verliissigcr Recherchen Illit cincr Vielzahl 
wichtiger lokalgeschichtlicher Fakten zum richtigen Ze itpunkt. Lc ider fchlt ein Anmcrku ngsapparal. 
der die Authenlizitat der Aussagen absichen. An einigen Stellen ware auch die Sprache den darge
slel1tell Sachverhalten besser anzupassen gewescn. Wciter ware auch gut gewesen. die rcdaktionclle 
Arbei l konsequenter und das Korrektu rlesen gewissenhafter du rchzu fiihren. Oann waren cinige der 
Fehlcr nicht durchgegangen: ihre Bericht igu ng hatte dem l'left der an sich qualitti lvollen Reihe des 
Vereins gUlgetan. Friedrich.Kar/ BacH 

Kla ube. Frank-Roland (Bearb.): .. Bis 5 Minulen lIach Zwolf'·. Letzte Kriegstage 1945 in Kassel in 
Tagcbucherll und andcren zeitgenossischen Quellen. Kasseler Quellen und Stud ien. Marburg 1995. 
geb. 224 5 .. 33 sw-Abb .. 38.- OM (Schriftenrcihe des Magislr.us der Stadl Kasse1. Kleinc Reihe. 
Bd. 5). 

Unter den zahlreichen Veroffent lichungen w m Kriegsc nde. die 1995 vorgelegt wurden. nill t. 
obwohl keine leicht lesbare Lekttire. das anzuzcigcnde klcine Wcrk angenehm auf. Klaube bietet 
keine Darslell ung der Ereignisse. sondern info rmien den Leser original du rch Tagebuchnotizc n sehr 
unterschicdlicher Zc itzeugcn. die er durch Zc itungsmcldu ngen. ;untliche Bekanntmachunge n und 
Anzeigen aus damals in Kassel erscheinenden Zcitungen erganzt. An den Anfang eines jcden Tages 
stcll t er ab I. Januar 1945 KUfZmeldll nge n tiber das Kriegsgeschehen in der Welt und besonders liber 
die Ereignisse an den dcu lschen Frontabschnitten. Als Grundlage hierHir dienlen ihm das .. Droste 
Geschichlskalendari unC in Ousseldorf crschienen. und die .. Chron ik 1945'" :IUS dem Verlag mil 
glcichem Namen in Donmu nd. 

Die oft sehr privaten Aufzeichnungen von Kasseler Bewohnern gewinnen dadurch an Farbe. daB 
sic AuBcru ngen sehr untersc hicdli chcr Menschen sind . Sic gehoren verschiedenen Alters· und 
Beru fsgru ppen an . ohne fUr dic Bev(;lkcrung reprasentali v zu sein. Es kOlllmt z. B. dcr 15jiih ri ge 
Wehlheider Hillerjunge Jli rgen R, mit Notizen aus seinem Tusc henkalender zu Wort. Neben seinen 
manchm:l l noch kind lich klinge nden Kurzhinwcise n stchen Bcobachtu ngen und Feststellungc n des 
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60 Jahre ahen Harleshiiuser Kaufmanns Louis Knapp. Eincn groBeren Umfang nehmen die Aufzeich
nungen der bciden Gymnasiallehrer Hanna M. und Dr. Robcrt Fridcrici ei n. Letztercr ist auch als 
H istoriker bekannt geworden. Da sic gute Kenncr Kasse ls sind. besilzen sclbst ihre banalen MiUcilun
gen noch Gewichl. 

FUr die lewen aeht Tage vor der Besctzung der Sladt durch dic Amerikaner haben die Aufze ieh
nungen des damals 50jiihrigen Juri sten Dr. Rudolf A. Fleischer grol3e Bedeutung. Der Dircktor der 
Henschelwerke vcrfiigl iiber besondere Kennlni ssc zur Lage und iiber Einsichtcn in Zusammcnhiinge. 
die ihm beruniche Enlscheidungen von groBer Tragwei tc ennoglichen. 

Alle Ze il zeugen ze ichnen sehr unterschi cdliche Bilder von der Lage in der Stadt. die aber auch 
inlTncr wicder Gemeinsamkeiten aufweiscn. und sc i cs mal1chma[ auch nur di e gemeinsame Bcdro
hung durch den Too. 

Viele der zuverliissigen Sachinformationen werden durch den Bearbciter durch Anmerkungen 
ausftihrlich erltiulcrt. wenn notwendig. crgiinzl und in gro6erc Zusammenhtinge gestellt. Ocr Band isl 
trolz sc ines relaliv hohcn Preises alien an der Geschicllle Kasse ls Intcressiertcn als Lekliire zu 
cmpfehlen. Friedrich-Kal"ll1aas 

He Jlmund . Wolfgang: Witzen hauscn im Werra- Bergland - ei n WanderfUhrcr fUr die Region der 
Kirschenstadl. Hrsg. v. Wcrratalverei n Witzen hausen. 1995: 100 S .. 16 Kanenski zzen. 14 FOlos und 
Zc ichnungen.- Zu bcziehen durch den Verein. Katharinenhof. 372 13 Wilzenhausel1 . 

Gute Wanderfiihrer in Buchform sind sclte n. Viele Autoren sche itern irnlllcr wieder an den 
Slreckenbcschrcibungen. Hinweise zur Kuhur und Geschi chte der zu erwandernden Reg ion gcli ngen 
in der Regel besser. 

Ocr vom Werrala] vercin Witzenhauscn vorgclegtc klcine Fii hrer bildet eine erfreuliche Ausnahme. 
E~ ist erstaun lich. daB es cinem zugereisten Autor. Professor an der Gesamthochschule Kassel. 
Standort Wit 7..en hausen. so hervorragend ge lingl. seine .. Milwandcre( · zuvcrlassig auf den WC!; zu 
bringen. 

Hcllmund prasentien seine Hinwe ise schr si nn voll nach dem Pri nzi p von der Niihe zlIr Ferne. 
Kurze. gut Icsbare Hinweise iiber Landschafl. Geologic. FlorJ.. Fauna und Gesch ichtc informieren 
den Lescr bei der Vorbercitung seiner Wanderung: sie enl1(;gl ichen ihm <lber auch ein Nachsc hhlgen 
aut" dern Weg. 

Der Wandcrtcil des Bandes ist dre it"ac h gcg liedert : Er bcginnt mil Spaziergangen in der niichslen 
Umgcbung und in den Stadllcilcn. gelei tcl den Wanderer dann in die weitere Umgebung der 
Kirschenstadt lInd besc hreibt sc hlieBt ich auch Touren auf den die Region beruhrenden Durchgangs
w'lnderwegen. 

Schr hilfreich sind di e Informationcn im Anhang. Zweiundzwanzig kurzc Ortsgeschichtcn machen 
Illil geschichtlich bcdeutsamcn Entwicklungen und mil Sehcnswertcm am Wege bckannl. Flir Giiste 
aus weiter enl fernten Gegenden sind sicher auc h di e H~nwei se zu m Hotel- und Gaststiillenwescn und 
Will Nah vcrkehr wichlig. Se lbst ,wt" wcitere Lilcratur unll auf andere Wanderfiihrer uber die Reg ion 
wird aufmerksam gemac hl. Ein alphabetisch geordnetcs Register erlcichtert den Umgang mi l Jem 
kleinen Wcrk . Zu kriti siercn ist lediglich das Format des Buches: Fur die Jackentasche des Wanderers 
isl cs etwas zu groB germen. Friedrich-Kmll1aas 
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Jiidische Geschichte 

JUd isc hc Gesch icht c in Hcsse n erforsc hcn. Ein Wegwc iscr zu Archiven. ForschungssHitlcn und 
Hi I fsminc ln. Bcarb. v. Bcrnhurd Post. Wiesbaden 1994. (Kommission fUr die Gcschkhtc dcr J udcn in 
Hcsscn). (ISBN 3-921434- 16-5), 

Diescs nur 78 S. umfassende Biindchen ist durch sein handliches Formal ein prakli schcs Hilfsmit
Icl fUr den Forscher. dcr sich sehnell und z.ie lgerichle l inform icren mOchte. Die Anordnung dcr groBen 
Suchbcrciche zeigt skh in dcr folgcndcn Ubersichtlichen StruklUr: A. Literatur zu r Geschichle dcr 
Judcll . B. Forschu ngsstatten. C. Arbeil Ill i! Quellen in den vcrschiedenen Epochen. 

\Vcr skh mil den groBcn Gcsamtdarslcll ungen zur Gcschichtc dcr Juden sei l dcr Anlikc nich! 
zufricdcngcbcn IllOchte. findct zuhlrciche Hinwe ise in verschiedenen neueren Bibliograph icn. z. B, 
jener von U. Eisenbach odcr den Biindcn der " Hess ischen Bibliographic" , Die Suche nach Maleri:ll in 
den drei Hessischen Slaalsarchiven wird durch die Angabe der entsprec henden Bestandslibcrsichlen 
aus der Feder versc hiedener Auloren erle ich!en. wahrend bei den Kom munal- und Kreisarch iven 
keinc Bcslandsangaben ge liefen werden. sondern nu r ihrc lokal en Anschri ften! Auch in Israel 
vorh:mdene Archive (dus .. Zentralarchiv" in Jerusalem. rad VtlslJem. d ie Cemral Zionist Archil't's ) 
bewahren Malerialien zu jiidischen Pcrsonen und zur Kullur aus Hessen auf. Der Teil C. enlMIt sehr 
niilzliche Hinwe ise zur RoUe der .. mU ndlichen Oberlie ferung". des PersOnlich kei lsschulzcs und zu r 
didakti schen Aufbereilung des Themas .Judenlum in Geschichtc und Gegenwan" durch Lchrende. 

Fazi! : Klein. niitzlich. aber ohne jeden Anspruch auf Vo llstiindi gkeit und Au sgcwogcnhci t und 
dahcr in absehbarer Zcit erg:inzungsbediirflig. Volker Petri 

Hii ndler- Lac h m ann . Barbara. Ha ndl e r. Haral d. Schiltt. Ulrich: Purim. Purim. ihr licbe Leut. 
wiBt ihr was Puri m bedeul? Jildi sc hes Lcben im Landkreis M:lrburg im 20. Jahrhunden . - 1111 Rah men 
der Gesc hichlswerkslall Marburg e. V. entstande n. M:lrburg: Hitzcrolh Verlag 1995. 273 S .. 108 Abb .. 
Broschur. DM 48.-. 

Hinler dem Tile!. der al s Kinderreim am Purimfcst in etwa 30 jiidischen Landgemei nden um 
Marburg aufgesagt wurde. verbirgt s ich ein wciterer Band der Geschichtswerkslatl Marburg, der 
vorrangig jenes Gebiet i m Ebsdorfer Grund bchandell. das uuch als "Brolschrall k der J uden" bczc ich
net wurcle , DOr! unci im Amoneburgcr Bec ken gab d ie eintriiglichc und intensive Landwirt schaft den 
jildischen Vieh- und Futterm ittel hiind lcrn eine gu le Exislenzg rll nd lage. Dieses Buch behandclt den 
Zeilraum se it der Weimarer Republ ik bis zu den Nachwehcn se il 1945. - vorrangig iiber Interviews 
jildischer und nichlj ildischer Zeitzeugen recherchien . Gerade dicse erleble Zeilgeschichle gehl unter 
die Haul. so die Entwicklung von den im Dorf inlegriertcn Milbil rgern hin zu den nach 1933 
zu nehmend Exi slenzberaublen. Deponienen. Vern ichtelen oder noch rechl7.eitig nach USA. Sildarne
rik:t odcr Palastina Ausgewandertcn. Die Mi llaufer und Akliven der Nationalsozialistcn domi niel1en 
zunehmend das dorfl iche Lebell . wic allch entselzliche Helz:tnikel in der gleichgeschaltetcn Heimat
pressc (Hess. Volkswachl. Oberhess. Zeitu ng) sei l der Machtcrgre ifung drasti sch bclcgcll ! Auch 
Bcsucherschicksale nach dcrn Holocaust. die Rolle jildischcr Besatzungssoldaten der Al li icrtcn odcr 
die erfo lglosen Anlrage aut' Enl sc hiidigung eines Em igrantcn in Bras ilien, dem dic NS -Schergen noch 
cin Auge zerschlugen und der - It. Besche id - "ZlI kurz in Haft" war. werden erl cbbar. Wer die 
Enlsch;idigu ngspraxis hessisc her Bchorden Ililch 1945 bei KZ-Opfern miterleble. \'ol lziehl nach. 
w:tru m oft :IUS formalen Grtillden Wiedergulmachungen untcrblicbcn. wahrend die Opfer oft vorher 
s!arben! Das Buch verselzl auch gut in die Zei! vor der Reichspogromnacht. als es zunehmend den 
jildischen Melzgem erschwen wurde, mit arischen Berufsko llege n geme insam .jede Woche ihrcn 
Bullen zu sc hl achten". als jene nur die .. nicht treefschcn" Vorderv ie l1el iibernahmen und der christli
che Schlachter gem di e crgicbigeren Hinterviencl verwertete. Wie der Rezensent vom eigenen 
GroBvater und Metzgermeister weil\. Wllr diese a lte e ingespieJte Praxi s und Zusammcnarbeit auch in 
den iirmcren Gebieten Niedcrhcssens wic am Reinhardswald di e gleiche. von der bcide Seiten nur 
profitieren kon nlen. <luch wegen dcr absetzbaren Quant itii lcll und der bedingten Lagcrtlih igkci t des 
Flei sches. 
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Ein exemplarisches Werk, dus drci Wi ssenschaf'tler OciBig aus Quellcn und dem Wort von Zeitzeu
gen gewannen und das die Rcihe von B. Hiindler-Ulchman n u.a. im bcwahrten Verlag fort sclzt. von 
denen man schon die Bande "Unbckann t verzogen odcr weggemacht" bzw .. ,Vcrgessene Geschiifle
verlorene Geschichte" zu sch:ilzcn wu6te. Sil'g/ried l..ot:.l' 

Z imme r. Bernd Joach im: Deck name Arthur. Das KZ- Au6enkommando in der SS-Flihrcrschu le 
Arolsen. In : Un iversi lal Gesalllthochschule Kassel (Hrsg.): Nationalsozial ismus in Nordhessen. 
Schri flen zu r rcg ionalen Zeitgeschichte. Hefl l7. Kasse l 1994. 

Ein Buch, so notwendi g, da6 cs in Arolsen besser se hon vor Jahrzehnlcn zu lesen gewcsen ware 
Bernd Joachilll Zilllmers .. Decknamc Arlhu(·. Ocr Autor beschreibt. was in der landliehen ehemali 
gen Res iden7~ .. tadl der Waldecker Filrslen bis heute weitgchend Tabutherna gebtieben iSI: die wichti 
gen Jahre wahrcnd deT nalionalsoziali stisehcn Hcrrschaft. Das KZ-AuBenkom mando in der SS
Flihrerschule Arolsen - die Gebiiude wurden bis vor kurzem VOIll bclgischen Heer genutzt - war erst 
1943. also kllrl vor Ende des Krieges. e ingerichtct worden. Dennoch zcigten sich hier zcntrale 
Mechan ismen der Unlerdrik kung Andersdenkendcr. 

Bernd JOilchirn Zimrner hal innerhalb von 10 Jahrcn mit Akribic vie lcs zusummengetragen: 
Detail s zu r Einrichtung, zur Struktur und GroBe des Kommandos. zu den Lebensbedingungcn und 
taglichen Arbcitsablaufen. zu Herkun ft. Alter und Berufen deT Hafllingc. Wichtigstcs und 
bee indruekendsles Instru ment seincr Aufarbeitung sind dabei Zei lzeugenberichle und Interv iews Ill it 
ehemaligen Hiifllingen des Au6en lagers .. Arthur··. Zim mer - von se iner Ausbildung her kein HislOri
ker - bcdicnt s ich so des in den USA entwickellen wissenschafllichen Forsch ungszwc igs der ural 
history. Was national sozialisli sche Archiv-Quellen nicht oder nur unzureichend belegc n konnen. 
zeigt die Erlebnis- Rilckblende der AuBenlager- lnsassen um so dcutlicher: di e Zwiespalt igkcil dcr 
Beziehungc n zwischen SS-Leuten und Hiif't lingc n. die gcflihrl iche. vcrtraucnsvoll -vernichtcnde Niihe 
weinandcr. Dcnn: Arbcitelen die aus dcm KZ Buchenwald kommenden Gefangenen werSI am 
Autbau dcs Arolser Lagers mit. waren sic spiilcr o ft personliche Bedienslete einzel ner SS-Leute. 
verrichtetcn KUchenarbeit. frisiertcn die Haare und rinen die Pferde zu. 

Einen gro6cn Raum nehmen in Zim mers Buch auch die politi schen und gesell sc hafllichcn Ercig
nisse au6erhalb des Lagers cin . Das Kapitel "Arolsen im Zeichen der SS". die Abschnine . .Kontak le 
zu Zivil isten" und " Das Kriegsende fUr Arolsc rf' sowi e das Kapi tcl .. N:lch der Befreiung" geben 
wert volle Einblickc in die St im mungslage der Arolse r Bevolkerung zwi schen NS-Herrschaftsbeginn 
und Zusammenbruch des Terror- Regimes. Nicht um sonst wertel Arolse ns Biirgermeister Kossmann 
Zimmers Arbcit in seinem Vorwort zur erslen Aunage als .. wesentlichen und lange \'cnlliBlen Beitrag 
zur Erforschu ng der Geschichte der Stadt Arolsen in der Zcit des Nationa lsozialismus". 

Ein kleiner Krilikpunkl blei bl: Zi mmers Akribie im Zusammentmgcn und Auswertcn der Quellen 
beeintrachligt nieht selten die Lesbarkeit: Seine Gratikcn sind oft auch nach dem drinen oder vierten 
Hinblicken nicht ve rstandlich, verl ieren sich in zu vie lcn Detail s. Die FOlo-Auswahl ist zwar gut. die 
Formate aber sind oft zu klein : auf .. Briefmarken·· laBt sich wenig crkennen. 

Insgesamt ist Zim mers Arbcit als wichlige Untersuchung zur Rcg ionalgeschichte der NS-Zeit zu 
werten - e iner Reg ionalgeschichte. die in Deutschland crst in den letztcn Jahren als wisse nschaftli
ches Forschungsobjekl an Bedcu tung gcwonnen hat. Brilla Bllrrh 

Hoos. Hans- HelmUI (Bearb.): Scherben deT Erinnerung. Memoiren des Wetlemucr Juden Henry 
Bu xbaum. Mil einem Nachwort von Richard Buxbau m. Friedberg (Hessen) 1994. Geb .. 246 5 .. 
1I sw-Abbildungen. 14 Dokllmente. 

Hans- Helmul Hoos und dem Sohn des Memoirenschrcibcrs. Richard Buxbaum, ist es ZLl verda n
ken. daB Hcnry Buxbaums Lebcnslcugnis einer brcitcn Leserschaft zugiinglich wurde. DaB dies nicht 
oh ne erheblichen Arbeilsaufwand moglich war. hat seine Ursache vor allem darin . daB Henry 
Buxbaum (1900 - 1978). der 1938 als Am in die USA emi griene. ein im merhin 270 Scilen ziih lendes 
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Manuskripl hinlcrlieB. das fOr den Herausgeber ein ige T Ucken in sich barg. Zum ei ncn vcrslarb der 
Aulor zu ei nem Zeilpunkt. an dem eine letzte Bearbeitung der Texte noch nicht :Ibgeschlossen war. 
Zum anderen verfaBte Buxbaum seine Eri nneru ngen nicht in streng chronologischer Fonn. sondern 
wahlte die assoziative Ane inanderrei hung von Lebensabschniuen. Hielt er zunachst nur mil der Feder 
fes t. was ihm zu speziellen Aspeklen ei nfiel. .. war er nie davor ge feit. abzuschweifcn. das Thcma 
sprunghafl zu wechse ln und Erlebnisse und Gegebenheiten. Beziehungen und Illlerpretationen anzu· 
schlieBen, die vom eigentlichen Thema abwichen". erHiulen Hans· Helmut Hoos. Diesem oblag es 
daher. die Fragmenle neu zu ordnen. umzuSlelle n und mil verbindenden und erHiulcrnden Bemerkun· 
gen zu versehen. um dcn Leser nicht in den haufig abschwei fenden Betmchtungen des Autors 
orielllierungslos versi nken zu lassen. 

Unverlichtbar sind bei dieser von unzah ligen. nachlrag tich ei ngefOglen Ex kursen unterbrochenen 
Zeitreise auch die ausfi.lhrliche n Anmerkungen. mil deren Hilfe jUdisches Leben , Glaube und Brauch · 
lu m besser versltind lic h werden. 

In sei nen deta ilreichen Erzahl ungen streift Henry Buxbaum viele F:lcetten des entbehru ngsreichen 
Alltags seiner Familie . AusfOhrli ch schildert er die enge n verwandt sch .. ftlichcn Beziehungen inner· 
halb der Sippe. An Einzelschick salen lal3t Buxbau m die .. m Ausgang des vori gcn J .. hrhunderls fOr den 
GroBtei l der Juden zwisc hen Wetterau und Odenwald armliche Ex islenz Icbc ndig werden . Der Autor 
erinnert sich an sc inc Kindheit und Juge nd. berichtel Uber seine Studienzeit in Frankfu rt und crste 
Berufserfah rungc n als Urlaubsvenrctung in Arzlpraxen auf dem Landc. 

Oie rcligi6scn Feslc IaBt er ebensowenig aus wie Eri nnerungen an se ine Fcrienaufenlhalte in 
Seeheim oder erste antisemili sche Ausschreilungen in scinem Heimatort . 

Ocr Autor cnt puppl s ich als ausdrucksstarker. gelegentlich won verl icbtcr Schrc ibcr. der mit sei ncr 
Autobiographic cin Slilck j Udischer AlItagsgeschichte vor dem Vergcssc n bcwahn. Hans~Helmut 
Hoos' Wenu ng dcr Bcdeulu ng dieser Memoiren iSI ohne Einschranku ng zuzustim men: . .Ihrcn 
besonderen Slellcnwen haben ( ... ) d ie Erinnerungen Henry Buxbau ms dadurch. daB sic mit ihren 
allgemeinen Belrac hlunge n der Erfahrungen als Jude in Deulschland immer wieder Ubcrd ie reg ional· 
historische Erlebn issphlire und Ubcr die individuelle Lebcnsgeschichle dcs Verfassers hinaus weisen." 

Dirk B(I(Is 

Frank , Meta : "Seh .. tom. meine Heimat". Lebenserinnerungen einer hessischen JUdin 19 14 - 1994. 
Hrsg. und komrnentiert von Michael Oorhs. Hofge ismar 1994. I. Aufl .. 165 S., zahlreiche Abb .. 
18.- OM (Ve rci n fU r hess ische Gesc hichte und Landeskunde e. v., Zweigverein Hofgeismar: "Die 
Geschichle unserer He imat". Bd. 17). 

"Wer nie sei n Brat mi l Triincn .. B ... " Dieses Goethcwort beglei lctc schon lI ngezahlte Menschen in 
.. 1J er Welt oft vicle Jahre .. uf ihrem Lebenswegc: vertriebenc. gcfangenc, gesehu ndene Menschen. 
und das ganz bcsondcrs in unsercm Jahrhunden. Tranen waren auch zc it wei se das ttigliche Brot fUr 
Mela Frank . cine deut sche BUrgerin j Udi schcn Glaubens aus Karlshafen in Nordhcsscn. deren 
Lebenserinnerungen nun vorliegen. Man kann sie nur mi l liefer ErschUneru ng lescn. 

AlIf der Ruch t vor dcn Sch ik anen der 1933 an die Macht gelanglen Nazis w:lndertc sie schon 1934 
zusammen mi l ihrcm ihr soebcn angetrauten Manne nach PaJaslina aus, das damals noch brit isches 
Mandalsgebiet war. Er hane sei n Medizinstudium auf Druck der braunen p .. rtei unfreiwilli g abbre· 
chen mlissen. Und wie richlig der Entschlull war. unter den gegebe nen UnlSliindcn die deutsche 
Heimal zu verlassen. geh t daraus hervor. daB nichl wen iger als 99 FamilienangehOrige dcr Aulori n in 
den Konzentralions- und Vem ichlU ngslagern des Dritten Reiches wlihrcnd der Kriegszei lll mgebrachl 
wurden. 

Diesem Schicksal enlging Mela Frank. Doch waren es unglaublich hane Jahre, die sie in Israel auf 
sich nehmen muBle, um mit ihrem Manne leben und bcslehen zu kOnnen. Und datnals geschah es oft. 
daB sic "auf ihrcm Bcne weinend saB". Es hat lange gedauen . ehe sie in dem ihr fremden Land mil 
ganzlich anderen als den von Karl shafe n her gewohnlen Si llen und Gebrauchen und eincr ihr v611 ig 
unbekannten Sprache FuB fassen konnle. Oazo kam , daB die aus Oeutsc hland slammcnden Ei nwan
derer es gerade wcgcn ihres Dcutschtu ms besonders sc hwer hallen. sich in der ncuen Hei mat 
ein zugewohncn. 

Jahrelang mu Btcn die Franks in sliindiger Sorge vor Uberl1illen ihrer arabischen Nachbarn leben. 
einer Angst. die auch rweh GrU ndu ng des Slaales Israe l nichl aufhoren solltc ... Farnilien leben itn 
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Schat tcn dcr Kriegc" w:lr cinc Selbslverstandlichkeit fUr dic wachsende Famil ie und bmchte sli.ind ig 
neue Aufregunge n. 

Trolz allcr Problclllc. Schwicri gkeiten und Sorgc n: Die drei Kinder und achl Enkel der Verfasserin 
si nd heute in Israel als ihrcr Hcimat (est verwurzcll. Sic sclbst hat Karlshafe n und ihrc lInbeschwerten 
Jugendjahre in dieser Stadt nie vergessen k6nnen. Zweim:11 schon (199 1 und 1993) trieh sic di e 
Sehnsucht . die Stattcn ihrcr Kindhcit noch einmal zu schcn. zu Besllchen nach Nordhesscn. 

Meta Franks Lebensbi lanz ist cin Lcsebuch besondcrer Art gewordcn. Ihr Lcbensweg ist der vieler 
Dcu lseher jUdischcn Glaubcns. die Hitlers Schcrgcn zwar cntkamcn. ilber als scclisch und kullurell 
Entwurzchc bllchsli.iblich Wanderer zwischcn zwci Weltcn gebl ieben sind. Das Buch wi rbt in seiner 
Art um Versli.indnis fur sic alle. aber d:lmil aueh urn Verstandnis fu r vie1e andere Menschen. die ganz 
iihnl iche Schicksale in unscrem b hrhundert erlebten und noch crleben mtissen. 

Berei ls im Sommer 1995 wurde - nur Monate nach dem Erscheincn - einc 2. Aullage hcrgcslell t
Zeichen ci nes gewandelten BcwuBtseins'? Auf jeden Fa ll ci n Minimum an Genugtuung fUr die 
Autori n. Waldell/ar Ziflinger 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Benecke. Norbcrt: Dcr Mensch und se ine Hausti cre. Die Gesch ichte ei ner jahnausendealtcn 
Beziehu ng. Sluttgart: Konrad Theiss Verlag 1994.470 S .. 263 Abb .. geb .. 128.- DM 
(ISBN 3-8062- 1 105· 1 ). 

Al s "Experi ment in ricsigem AusmaB" beze ichnete Charles Darwi n 1868 die Domeslikation von 
Tieren und Pllanzen durch den Menschen (S. II ) - unter diesem Motto verfolgt Norbcrt Beneekc in 
seincm Bueh "Ocr Mcnseh und seine Hauslierc" auf 470 Sei ten die Geschichle des Hausticrs als 
"Kulturgut'· zuriick bis zu ihren Urspriingen. Al s Que llen dienen ihm \'or allem Funde. lierisehe 
Uberreste. also Knochen. Haut (Fell. Leder. Haare). aber auch Sehalen. Kokons, Bienenwaben und 
Tiermurnien. Daneben betrachtet er Tierdarstel lungen (Plastiken. Reliefs. Ritzzeichnungen. Malerei
en ). aber auch (vorwiegend rom isehe) Sehriftquellen . Archaozoologische Befundc. so der Fachbe
griff. werden wmeisl in Form von Tabellcn odcr Stalisliken ausgewertet. was fUr den Laiell nicht 
ein faeh naehwvollziehen iSI (z. B. S. 74 zur "Klassifikation jungpaliiolilhischer und mesolithischer 
Canidcn Ill il Hil fe von Diskriminanzanalysen ausgewahlter Obcrkiefer- und Unterkiefcrrna/3c": vg!. 
auch S. 125. 179. 181. 207. 225. 275. 294. 352 usw.). 

Benecke mOchle e inc "Zusammenfassung des derlcitigen Kennlnisslandes von der Geschichte der 
Hausliere" (S. 13) gebcn. In einem ersten groBen Kapitcl mit dem Titei "Haustiere in zoologiseher 
Sicht" (S. 20-58) behandclt er zunachst grundsiitzliche Fragen wie das banal klingende .• Ibcr gar niehl 
ei nfache Problcme: "Was iSI ein Haustier?" Der eigentliche Aspekt. der ein Tier zum Huustier rnacht. 
ist nicht etwa seine Zahrnhci t, sondern die durch den Menschen kOlltrollierte Fortpnanzu ng. Irn 
Gegenzatz wm reinen Nutzlier. das Wildpopulal iollell ent nommen und geziihrnl oder abgcrichtet 
wird (z. B. El efant. Beizv6gel). sc hafft der Mensch durch die Isolation des Hausticrs von der 
urspriinglichen Wi ldform cine kunstliche Auslese der Merkmalc. die ihm - aus wclchen Griinden 
auch immer - von "N utzen" sind: als Nahrung. Bckleidung. Arbei tsgerat oder Versuchstier. aber :luch 
als Freund und Begleiter. Bei der Domestikation von Wolfen beispieisweise. die vom Menschen 
schon vor etwa 40.1XXl Jahren erfunden wurde. spielle die "Bcfriedigung verschiedencr emotionaler 
Bedi.irfni sse. sei es als Stat ussymbol. al s Kumpan oder als Ulllergebener" (S. 77 ) die primiire Rolle fLi r 
den Menschen. Das mil wcitem Abstand ersle Haustier. der Hund. wu rde also wege n scincr sozialen 
FlI nktion gehalten. So karn der Mcnsch aui' den Hund ! 

Die Grenze zwi sc hen Hauslier. Wildtier lI nd NlItztier ist nati.irl ich nicht irnmer einfach zu zichen 
(z.B. Renti er. Pelzti ere usw.). Benecke versllcht. diese "Grenzbcrcichc" in se incr Untersuehung 
mi tabzudecken (vg!. die Kapitcl .. Pelztiere". S. 428 fT.: "Labortierc". S. 434 fL; "Neudomcsti-
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kati oncn··. S. 44lff.: .. Winschaft lich genutzte Wildticrc··. S. 446 ff. usw.). Ebenso behandeh er 
Themen wie "Wildbewi rtschaflung" ... Kommensuralismus" (Mitcssertu lll. z.B. Hausmaus.'"' Rane) 
oder .. Verwilderung" (S . 38fT.). bei spie lsweise der Dingos in AUSlralien. der Mustangs in Nordameri
ka oder des sog. " Porto-Samo-Kaninchens". das 141 8 auf einer Insel bei Madeira ausgeselZl wurde 
und sich dort cincn ncucn Lebensraulll schuf. Kaninchen wurden in der Gcschichle haufig als 
Nahrungslll inclvolTat von Seefahrern auf Inse ln ausgcselzl. Interessanlerweise tral durch die Verwi l
derung auch nach Jahrhunderten nichl der ursprtingliche Zustand des Wildkan inchens wieder ei n -
genclisch gese hcn . ble iben verwildcrte Haustiere also Haustierc. 

Haustiere zcichnen s ich durch eine verandenc K6rpergroBe und Gcstalt. eine breilere Farbpalette. 
gestcigerte Fruchlb:lrkcil sowie durch die .. Tendcnz eincr HirngroBc nredukt ion" (S. 55) au s. die 
ofTen bar mil dcr allgemeinen GrriBenvcrmindcrung durch die Domcslik alion zus:unmenhangl. Durch 
die anf:ingliche Elcminicru ng der schwer:tu haltcnden. grolkn und aggressive n Miinnchcn . aber auch 
durch nicht artgcrcchlc Ernahrung waren die Hausticrartcn dcr FrUh zc il auffiillig kleinwUchsig 
(anschauliche Abbi ldungcn auf S. 42.189.193.195). Eine nicht zu unterschiilzc ndc Rol lc bei der 
Domestikation von Wildtiercn spielte natUrlich auch das Zufa ll se lcment bei dcr Entnahmc einiger 
wcn iger Tiere :IlIS ci ncr grolkn Population sowie die Abwcichung des Individuu ms von dcr Masse. 
das vom Mcnschen lInbewul3t gerade wegen seiner Abnormitiil besondcrc BerUcksichti gung erfuhr. 

lm zwciten Kapitcl "Yom Wildtier ZU lU Hallstier" (S. 59-94) schildert dcr Autor die vorgesc hicht
lichen Ursprti ngc dcr Hausticrhaltung du rch den Ubergang zur Sc13haflwerdung des Mcnschen. Im 
Zuge der sog. "Ncolithi schen Revolution" (S. 87) ca. 8.000 Jahre v. Chr. bcgann in Yorderasien eine 
Entwicklung mil ungchcuren Fo lgen: Der umherliehcnde .J agcr und Sammlcr'" wurde wm Erzeugcr 
von Nahrungsmineln durch Pfl anzenanbau und Tierhallung. Ocr Nac hweis dcr Domestikation von 
Tieren ist nach archaozoolog ische n Gesichlspunklcn dan n crbracht. wenn zur sc lllen Zeil in derselben 
Region die Exislcnz von Wild- und Hauslierpopulationen nachgewicsen werden }.:ann. 

Im eige ntl ichcn Hauptteil verfolgl Benecke die "Entwicklung der Hausticrhallung in Europa bis 
zu m ausgehenden Minelalter" (S. 95-207): Rind . Schwei n. Schaf und Zicge s ind nach dem Hund d ie 
nachsten Hauslicrc dcs Menschen. Sie s ind um 7.000 v. Chr. im SUdcn Europas nachwe isbar. Im 4. 
Jahrtausend kommt in Ostcuropa das Pfe rd hin zu. Ocr Esel. wahrschein l ich orientali schcn Ursprungs. 
wird inl 3. Jahn:lUscnd. al1erdings nur im ostlichen Mittelmeergebiel. gchalten. Erst am Ende des 2. 
Jahrtausends erweilert sich der Artenbesland um Huhn. Gans und Tau be. d ic s ich iibcr Klcinasien im 
hcutigen Griechcnland vcrbrciten und ab dem 8. Jahrhundcrt v. Chr. alLch das wcstlichc Mittelmeer
gebict und schliel31ich Miuelcuropa erreichen. Das Hausticr Katzc kcnnt der Mensch Europas se it der 
erslen Halfte des J. Jahrtause nds v. Ch r. Seine Yorfahren sind jcdoch nicht bei den altagypti schen 
Katzen zu suchen, da die Katze nmumien aus den Koni gsgrabern eine \'611ig andcre Gesta lt aufweisen. 
In der zweilen Halftc des I. Jahrtallscnds v. Chr. haltcn d ie R6 mer zudcm das Pcrlhuhn . Durch die 
Expansion des romi schen Reiches nach Norden werdcn auch bi s dahin un bek:lOnte Haustiere wie 
Pfau odcr K:UllCI nordli ch der Alpen verbreitet. Zu den frtihen Haustiercn ziihlt im Ubri gcll auch die 
Honigbiene. deren Haltung von den alien Agyptern erfunden wurde und schon in der Bronzezei t in 
Europa nachwci sbar isl. sow ic dcr Maulbeer-Scidenspinncr (crslc HliIftc des I. Jahrtausends v. Chr. ). 
Im frtihen M iltela llcr bcginnt man in sUdfranz6si schcn K loslcrn das Kaninchcn zu domcstizieren. das 
bis dahin nur wild in Gchegcn gehallen wurdc. Mil dcr Jagd auf Kaninchen kommt :luch das Frellchen 
als Haustier in Modc. Ebenfal1s .. millclalterl ich" si nd Entc (alteste Funde von 1000-1300 n. Chr. in 
dcr Burg "on Ekclorp auf bland). Pule (im 16. Jahrhundert aus Miuelamerika nach Span ien einge
fUhrt ) und Karpfcn (scil dCIll 13. Jahrhundert in extra angcleglcn Fischtcichcn). 

Dancbcn bctr:lchtct Benecke die geschichtl ichc Entwicklung dcr NUlzungsaspe kte: So isl am 
Geschlechter"erhaltnis dcr ticrischen Uberreste erkennbar. ob die reine Flcischnutzung Ubcrwog oder 
ob vorwicgend tierische Produkte wie Mi1ch oder Eier gcnulZl wurden. Ob Tiere als Arbeitskriifte 
ei ngcsetzt wurdcn. laBI sich auch Jahrtausende spater noch an abgcnutzlcn Hiiftknochcn. Wirbel
schiiden usw. lIblesen. Besondcrs lehlTcich iSI der Abschni tt zur Ticrerniihrung. dcr bei spielswei se den 
Speiscplan eines romischcn Arbcitsochsen wiederg ibt : Wie abwechslungs- lInd einfallsrcic h das 
Futter zusammengcstcllt wurde (Steinlinsen. Lupincn, Plattcrbsen. L:lUb. Heu. Bohncn usw.) lieBe 
dern Ochsen dcs 20. JahrhunderlS noch das Wasser im Mau le zusamlllcnlaufen . Gerade aus der 
Erniihrung der Hausticre zur romischen Zcit konntcn wir noch so manches lernen . 

Dic zwe ite Hiilftc des Bandes (S. 208-439) ist Einze ldarstellungcn von Haustiercn gewidmet: Zu 
den traditione llen Haustiercn zahlt Benec ke: Hund. Schar. Zicge. Schwe in. Rind. Pfcrd, EseL 
Mault lcr und M(lulesel. Kmncl. Rentier. Katze. Frettchen. Kaninchcn. Hu hn . Gans. Ente, Taube. 
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HausgcnU!!el anderer Regionen. Zier· und Heimvogel. Haustiere aus der Gruppe dcr Fi sche und 
Hausticre aus der Gruppc der Insckten (die wechselnde Verwcndu ng von Plural und Singular ist mir 
nicht cinsichtig). Dazu kommen - wie oben erwllhnt - Pclzticranen (Silberfuchs. Blaufuchs. Nerz. 
Sumpfbiber. Chinchillas) und Labort ierc (Maus. Ratte. Mccrschwcinchen. Goldhamster sowie .. Ncue 
Versuchstiere"). 

Dcr Leser darf hier jedoch kei ne ausfUhrJichen Beschreibungen der ei nzel nen Art von Nive:1U und 
Urn fallg ei nes Tierbestim mungsbuches erwarten. ebensowenig d nen naheren Bl ick in die hcutigen 
mitteleuropaischen Woh ll zimmer: Exotische Voge l. Fischc. Nagcr oder Reptilien a la Sanuny. die in 
jUngerer Zeit zu .. Haustiercn·· gemacht wurden. sind hier nicht betrachtet worden. Benecke beschreibt 
nur die .. Klassiker"· wie Wellensitlich. Kallarienvogel. Zebrafink oder Goldfi sc h. 

Wcgcn der besseren Lesbarkeit hat dcr Autor auf die wisscnschaftliche Zitierweise vcrLkhtet und 
der Untersuchung nur ein Literaturvcrzeichnis (5 Se itcll). ei nc einfache Zeittafel und ein kurzes 
Sachreg istcr angehangt. 

A Is Zielgruppc sicht er Biologen. Archiiologen. Landwirte. Ticrzi.ichtcr. Historiker. Leh rcr. Studen
ten und sonstige interessierte an (S. 8). Dieser Spannbreitc nachzukommen beinhaltet ll atUrlich 
immer die Gefahr. fii r den Fachmanll zuvie le Banalitaten zu bictcn. fiir den Laien zuviel Fachchine
sisch zu reden. Oas eindcut ige Schwergewichl der Untersuchu ng liegl - und das ist wirk lich sc hade
auf der Vor- und Friihgeschichte. Schriftliche Quellen sind cnlgcgen der Ankiindigung kaum vcrarbei 
tet worden. So rechtfertigt sich der Titel des Buches nicht. der auf die gesamte Enlwick lung unserer 
Haustiere verweisl. Schon die mitlelalterliche Ze it wi rd von Bcnecke .. stiefmiitterlich'· bchandelt. 
Urn so verwu nderlicher erscheint dann die (kritiklose) Aufnahrne von .. Versuchsticren" in die 
Ein zcldarslellungcn. Oberhaupt habc ieh in Beneckes Buch die kritische Haltung gcgcniiber der 
aktucllcn Entwieklung, der Ver;indcrung unscrer herkommliehen Tierancn dureh Genrnan ipulmion. 
die mu -ticr-Ie Tierfrankensteinc wic Nae ktkatzen oder Ri cscnschwcine crzeugt. vermi !3t. Vor dicscm 
Hinlcrgru nd gewinnl die Gcschichte unserer Hausliere niimlieh ungc heure Brisanz. 

H eike A/metre /Jll rmej.\'Ier 

Lcn?. Rudolf u.a.(Bearb.): Katalog der Leichenprcdigtcn und sonstiger Trauersc hriftcn im hessi
schcn Hauptslaatsarch iv Wicsbaden. Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag 1994. X+ 194 S .. brosch .. 
OM 74.- . (Marburger Personalschriften-Forschungen Bd. 15) (ISBN 3-7995-4306-6). 

I n den beidcn vorausgegangcnen J:lhrgangcn der ZHG kon nten jcweils jiingst in dcr Vcr:mtworlung 
von Rudolf Lcnz ersehienene Pcrson:ll schriften-Forsc hungsb;inde vorgeste llt wcrden. Das dort gc
zolltc Lob fiir die uncingesehriinkte Nutzbarkcit dieser Werke in fo lge ihres ausgekHigeJten Systems 
der Aufschlii ssel ung und Regislricnmg aller in den betrcffenden Schriften grcifbarcn Oaten iiber 
Pcrsoncn und ihre Zeil bnn gelrosl wiederholt werden. Vorgelcgt wi rd jetzt der Absch lu!3band der 
Katalogisierung des QuellenlYPs .. Leichenpredigten und sonstige Trauerschri ften" in hessischcn 
Staatsarch iven. 

Erfa!3t werden 347 Belegc. c in Drittel davon bezogen auf das Haus Nassau. viele andcre :lUf die 
Bearntensehaft des nassauischen Terriloriums. 

Mil dem hier angczcigten Band iSI es verschi edcnen wissenschaftlichen Diszipl incn mog lich. 
quersc hnittartig ihre Fragen an alle als Quellen beigezogcllcn Archi vbcstande des Landes Hcsscn 7..U 

ri chtcn. 
H e'll/Ill Bllrmeisler 

Sibe lh. Uwe: Eherechl und Staatsbildu ng: Ehegesetzgcbung und Eherechtsprcchung in der 
Landgrafschaft Hessen (- Kassel) in der friihen Neuze it. Dannstadt und Marburg: Se lbstverlag der 
Hessischen Historischen Kommission Dannsladt und der Historischen Kommission fUr Hesscn 1994. 
317 S. (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 98) (ISBN 3-88443-187-0). Zu£leich: 
GicBcn. Univ .. Oi S5 .. 1992. 

Das vorliegende Wcrk - c inc fUr den Oruck iiberarbeitete Dissertation der Universitat GieBen 
(Fachbcrcieh Geschi ehtswisscnschaft) - wurde in der Rei hc Qucllen und Forsehungen zor hessischcn 
Gesehichle vcrOffentl lcht. Dcr Vcrfasser besehaft igl slch in seiner um fangreiehen Studie Illil der 
Entwicklung des Ehereehts in der friihen Neuzeit. genauer: der Zeit zwischen dem Ende des 15. und 
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der Mille des IH. Jahrhunderts. AIs Umersuchu ngsgebiet dient ihlll die Landgmfschaft Hessen
KasseL Wic Uberhaupt Ehe und Familie stCIS ein Spiegelbild der Gesellsch:lft darSlellen. war auch die 
kornpliziene Emwicklung des Eherechls jener Zei l eng und bei spie lhaft mil dcm Werdegang des 
prolcslanlischen Territorialslaatcs Hcsse n- Kasse l verbunden. 

Im ein lei tenden Tei l wird die Problemstell ung der Arbei l eronen. und zwar zum einen die Frage 
nach der Milwi rkung der evangelischen Landeskirche bei der Gcslaltu ng des Eherechts in der frUhen 
Ncuzei1. ZUIll anderen die Fruge nach der .. sozialgeschichl lichen Dimension" des Ehcrcchl s. Desglei
t hen wcrdcn Ehe und Familic im Wandel der Zei t beschrieben sowie in besondcrs klarer und 
Ubersichll ichcr Foml die s()zio-okonomischen Hinlcrgriinde in der frUhen Neuzei l dargeslel h. 

Der Haupllci l beschiiftigl sich mit dem Eherechl im Spannungsfeld .. zwischen Kirche und we hli
cher Obrigkc it ··. Obwoh l sich die Alte Kirche des M illclal ters fUr alle die Ehe belreffenden Fragcn fUr 
zustiindig hielt . war jedoch die Eheschliel3u ng selbsl in der vorre fonnatorischen Zcil keine kirchliche. 
sondern eine priv:nrechtliche Ange legenheit - ein Vcrtrag zwischen zwei Familienverbanden. Nac h 
den grUndl ichen Untersur.: hu ngen des Verfassers verlie f die Entwicklung des Eherechls im proteslan
ti schen Terrilorialstaat Hessen-Kassel in zwei Phasen: Trolz .. tcrritorial slaatl ic hcr" und obrigkeitl i
cher .. Ehcrechlskornpclcnz" ist auch in Verbindung Ill it dem . .1andeshcrrli r.: hen Ki rchenrcg imcnl" in 
der erstcn HllI ft c der frU hen Neuzeil. das heiBl bis zu m DreiBigjahrigen Kricg. cine Verkirr.: hlir.:h ung 
oder .. Resakrali sierung" des Eherechls zu beobac hlen. wofUr dic seil 1572 beslchende Vcrkirch
lichung der ehclichen Trauu ng ein Beispiel biele1. Auch an Hand in teressamer Fa ll beispiele aus der 
Eherechtsprechung - der Verfasser analysierte 1020 Verfahren - wird darge legl. dail der Antei l der 
Neuen Kirr.: he an .. Ehesachen" hoher war als der der Al tcn Kirche vor 15 19. 

Eine Wende hin zur all mahlichen Sakularis ieru ng des Eherechts bcgan n in Hessen-Kasse l nach 
dem DreiBigjahrigc n Kricg durch d ie .ZurUckdrangung der Bibcl OIls verpfl ichte nde Norm und 
RcchISQuellc". Gesetze des Staales und Ausschreibungen beslimllllen imlller Sliirker dus Eherechl. 
wiihrend sich gleichzeilig die Mi twirkung der Landeskirche an der Ehegeselzgebung verri ngene. 
Hohepu nkl dieser BemUhungen des Slaales. das Eherecht in seinem Sinne zu fo rmen. stellte das 
Ehe- Edict von 1723 d'lr. Durch offent liche Eheanzeige und die dami l verbundene allei nige Zuslim
Illung des Slaates zur Ehesc hlieBung wurde im Gru nde die Zivilehe eingefUhr!. Zwar war d ie 
kirchliche EheschlicBung we ilerhin bis 1874n 5 obligalorisch. bildete aber !lach Meinung des Verfas
sers nur das .. Gewand" fUr die slaatlich aUloris ierte Ehe. Auch die Ehercchtsprechung bcruhte auf 
.. staallichelll Eherech1. das s ich allenfalls chriSll ich gab". Aufschl u13reich ist in diesc lll Zusammen
hang die Darstell ung der Beziehungen zwischcn slaallicher Ehepol ilik und dem demograph ischen 
Wande!. das he il3l dcm allgemei n ein selze nden Bevolkerungsanstieg zu Begi nn des 18. Jahrhu nderts. 
Durch rcslrikt ive MaBnahrne n vcrsur.:hle man. den EheschlieBungen millelloser Leule entgegenzu
wirken und so das Anwachsen der Bevolkeru ng zu steuem. Der Verfasscr spricht daher von der Ehe 
als eincm .. sozialen Pivi leg" jener Zei !. 

Obwoh l der Verfasser eine Fulle j urislischer Fachterrnin i in se inc Au sfU hrungen g lauble einfUgen 
zu mUssen. bleibt seine Darslellung in den Kernaussagen auc h fli r den j uri stisch nicht vorgcbildclcn. 
aber intercssiertcn Laicn durchaus verstandlich. Den lloch sollte man erwUgen. vorausgeselzt die 
Arbeit soil :luch bis ins lelzte Detail hinein Uber den cngen Kreis der Bcsilzer des grolkn Lalinums 
hinaus einem breilercn Lesepubl ik um zuganglich sein. ein lalei nisch-deutsches Glossar anzufligen. 
Angesichls der fUr das historisc he Selbslverslandnis breitercr Bcvolkeru ngsk.re ise ertragreichen 
Thematik ware cs bcdauerlich. wenn die Arbe it im BUcherschrank des nur fUr Eingeweihte beslimm
ten Lesesloffes vcrschwinden w(irde. Die MUhe des Verfassers halle es nichl vcrdiclll! Die Sache. um 
die es geht. hiille es nkht vcrdient! Magda Thierlillg 

Ko I1 i n g. Huben : Die kurhessischen . .stmf- und Besserungsanslallen". Insli tutionen des Stmfvoll
zugs lwischen Ftirsorgc . Verge lt ung und Abschreckung . Frankfu n am Main. Berlin. Bern. New York. 
Paris. Wien: Peter Lang. Europaischer Verlag der Wissenschaften 1994 . 

Seiner Unt ersuchu ng Uber die kurhessischen .. Straf- und Besserungsanslalten" - einer Marburger 
Dissertation - stcllt der Verfasser folge ndes Motiv von Georg Rusche und 0 110 Kirch heimer voran : 
.. Das Strafvoll zugssystcm einer jedcn Gese llschaft ist ke in isoliertes Phanomen. we lches nu r seinen 
eige nell besondcren Geselzen unlerworfen iSl. Es ist vielmehr integraler Bestandteil des ges:untcn 
Gesell schaft ssystems ll nd lei lt sowohl seine hoffnungsvoll sten Bestrcbungen als auch seine Schwii
chen". 

289 



Durch diescn Yerwe is versucht er seinen Gegenstand aus der isol ierung von andcren gesellschaft
lichen Bereichen - zu welcher die technische Tatsache der Absch lieBung gleichsam "einliidt" -
hcrauslulose n. 

Dem gleichen Zwed: dient die Einleitung der Schrift: Koll ing we ist auf die Yersuehe der AufkHi
rung hin, das Strafvollzugswesen in Ubereinstimmung mi t ihren Normen zu bri nge n. Der von sei ner 
Arbeit abgedeckte Zeitraum - die kurLe Spanne des Bestehens des Kurf"U rstentums Hessen-Kasscl 
(zw ischen Napoleon und preuBischer An nex ion) - kommt diesem AnsalZ inso fern entgege n. als es 
sieh hier um ei nc Reg ion handelt. in welcher ei nersc its feudal -absolutistisc he Strukturen fort
dauerten. anderersei ts durch die franzosische Besatzungsherrsc haft und ei nen Revolutionsversuch 
183 1 die Herausforderung ei nes heraufziehenden bilrgerlichen Zei taltcrs spilrbar war. 

Ei n wie wc iter Weg gegangen werden muB, urn die Aussparung des Gefjngni swesens aus dcr 
allgemeine n Geschichte rilckgangig zu machen, zeigt der Literaturbericht (S. l3fL): Ko lling bclcgt. 
daB in der Regionalgcschichtsschreibung die Gefangni sse weiBe Flecken darstellen. Andererseits gibt 
cs eine umfangreichc - vor allcm j uristische und rechtsgeschichtliche - Spcziall iteratur zum Straf
voll zug . Sic konzentri ert s ic h aber im wesentlichen auf PreuBen, so daB rur andcre Swaten. darunter 
Kurhessen. noch Pionierarbeit zu lei slen ist. 
Vom Literatu rbcricht au s kehn der Verfasser zur - nunmehr ausruh rlicheren - Defi nition seines 
Untersuchungsziels zuriick: Es gehe "darum. weite Tei le des Strafvoll zugs und deT Gerichtspraxis im 
19. Jahrhu ndcn als ze itbedingte Reaktion auf ei ne kon krele soziale Problcmlage :tu verstehen" 
(S.23). Die Arbeit ist in hohem MaBe institutionsgeschichtlich orient ien . doch sieht der Verfasser 
dies als Minel zu cinem anderen Zwcck: "Das Hau ptinteresse gi lt den inhaftierten Menschen. die in 
Konnikl mit einer repressiven Annen- und Rechlspolit ik geraten waren" (ebd .). Trefrend iSI die 
Rechlfenigung fUr die den Leser ilber mehr als 700 Seilen (566 Seilen Text. 144 Seilen Anhang) hin 
doc h zuwei len nervende Detai lsam mlung: "DaB in der Untersuehu ng mehrfae h auch scheinbar 
Bagalellen enthalten sind. ist darin begrilndet. daB diese im Alltag des Geflingni slebens ei ne groBere 
und wescntliehe Bedeutung hallen . als dies fur uns hcute gemei nhin den Anschein hat"' (S. 25). 

Nichl eine eigc nstandige Forse hungsleislung. aber einen gleichermaBen woh linformienen wie 
in fonnierenden Uberbliek bietet der Verfasser mit seinem auf eine brei le Literatu rbasis geshilzlen 
Uberblick .2ur Gese hichtc des Strafvollzugs in Deutseh land bis zu m Ende des 19. Jahrhunderts" 
(S. 27 fr.) sowie l U den nonnativen Grundlagen, zu SlruklUr und Organisation des Slrafvollzugs in 
Kurhesse n (S. 34 fT.). Letzterer Abschnitt iSI allerdi ngs schon nicht nur lileratur-. sondern auch 
quel lennah . 

Mil dem fil nften Kapitel seines Buches hat Koll ing sich dann auf jene Technik festgelegl. die er 
durch das gesamte Buch hin bcibehalt : I) Erarbc itung se ines Stoffes ausschlieBlich <IU S den Arehiva
lien. 2) Organi sierung der Darstellung nach den auBercn Gegebenhc iten des Strafvoll zugs: Anstalts
gebaude. Anstaltspcrsonal. In sassen, .. Anstaltsleben und Voll zugsablauf' ·. 

Ein Probl em cn lsleht hier dadureh. daB beides obrigkei tlich geordnet ist: die Quell en - fast 
durehgehend aus dem Staatsarchiv Marburg - sind von den Voll zugsbe horden verfaBt. und diese 
sowie der Gesetzgebe r stell en auch die auBeren Bedingungen der SlrafvcrbUBung bereil. Wie soli von 
daher zu den "Objekten". den Insassen, vorgesloBcn wcrden konncn? Aueh dcr Abschnitt des Buehes. 
der von den "Anstaltsinsassen" handelt, fa BI diese ja ebenfalls nur illl Mcdium der Berichte der 
Staalsorgane . 

Die Ant won . welche Kolling gib!. besteht nun gerade in dcr VOII ihm in Anspruch genommenen 
Detailbesehreibung. Stoffi ieh-materielle und - in geringerem MaBe - normative Voraussclzungen des 
Slrafvollzugs kon slilUieren fur ihn dessen .. Alltag". und in den Zwangen. die dieser ausilbt. bi ldet der 
Zustand der ihm Unterworfenen sieh ab. Von da aus ist es vertrctbar. daB der Verfasser ,meh die 
Anslallsi nsassen (S. 203 ff.) g leichsam nur statislisch erfant: ihre Subjektivitat schcin t aufgc lost in 
demo was er in dem bei weitem langsten - dem achlen - Kapile l ilber .. Anstaltsleben und Vollzugsab
lauf" eruien . 

Scheinbar nebenbe i wird sichtbar. dan zu den dem Gefangnisleben Unterworfenen nicht nur die 
Verurteilten und die Untcrsuchungsgefangenen gehortell, sondern noch cine andere Menschengrup
pc: dus Anstaltspersonal. Mit Erslaunen nimmt man das AusmaB an Bestrafungcn zur Kenntni s, 
we\che diese Bedicnstcten se lbsl sich zuzogen. Sie waren eine Ansammlung von offensichtl ieh haufig 
selbst gcfahrdeten ulld labilen. vielleicht aber auch durch die Machtkompctcnzen. di e der Gcfangnis
alhag ihnen zwar nichl de jure. wohl aber fakti sch zufilhrte. korrumpierbaren Personen. (Allerdings 
macht sich hier die storende Eigenan von Disziplinar-Arch ivalien bemcrkbar: sie fixieren immer nur 
die Abweichung. nicht die Regel. Doch fallt aur. wie haufig erstere war.) 
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Die Zusammenfassung der Ergebn isse dieses Buches (S. 567 ff.) ist nur kurl und bi ldet tatsach lich 
nicht mehr als ein Resume des vorher Gebotenen. Das ist bedauerlich. denn dcr Verfasser verzichtet 
dami l :Iuf die Ein losung des auf S. 23 formulierten (und oben zilierten) Anspruchs. Den kurhessischen 
Slrafvoll zug siehl er im wesenl lichen als ein Produkl von dessen vormodemer Vergangen heil. 
Momente des Wande ls sind seiner Meinung nach wenig ausgepragl. Hier Mile d ie Frage beanlwortel 
werden mlissen. ob dan n d ie Verhaltn isse dieses Landes nur .. riickslandig·· im Vergleich zu anderen 
Staaten waren. Der letzle Absatz des Buches (S. 566) legt dies nahe : Der Verfasser vcrweist auf den 
durch PreuBen veran laBten Bau der neuen Anstalt in Kassel-Wehlhe iden. die sich in einc Flille 
ahnlicher MaBnahmen im - seil 187 1 - gesamlen Deutschen Reich ei nreiht und dem Geftingnis
neben dem Schul bau dieser 1:Ihrzehnle einen solche Anslalten (bis lOr niichslen Bau- und Um
gestaltungswe lle der scchziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts) priigenden Charakler gibt. 

Huberl Kolling hat in seiner Untersuchung um fa ngreichsle Karmer· Arbeit gcle istel. Es gehone fUr 
eine .. geniali schere" Auffassung in sbesondere geschichlwissenschaftl ichen Arbcitens lange Zeit zum 
guten Ton. derlei nur als Vor-Arbci len abzulUn . Angesichls der T:usache. daB unser Kcnnt nissland 
liber das Gcftingniswesen des 19. Jahrhunderls hier in einer Wcise erwcitert wurde. wie dies - sowe it 
ich sehe - sonSI in ke inem anderen Falle geleistet wurde. ware eine solche Einsc hriinkung unange
bracht. Die Untersuchung von Hubert Kolli ng stellt vielmehr ei nen materialreichcn und wei lrau mi
gen Forschu ngsforl schriu nicht nur in regionalh istorischer Hi nsicht dar. Georg Fiilberrh 

Volker . Karl -Hermann: Kleinbauern. Weslfalenganger. soziale Dcmokraten. 75 Jahre SPD in 
Boltendorf und Burgwald. 1995. 111 S. mil 65 Abb .. 15 X 2 1 cm. kartonierter. farbiger Umschlag. 
Selbstverlag . Hrsg. vom SPD-Ortsverein Burgwald. 

Die vorliegende Arbeil behandell die soziale. demokrati sc he und polili sche Enlwickl ung eines 
kleinen Dorfes in der Nahe der nordhess ischen Sladl Frankenberg/Eder im allgemci nen . Spcziell wird 
jedoch der Werdegang der Sozialdemokralischen Partei von den Urspriinge n im letzlen Driltel des 
19. Jahrhunderts bis zu deren heutiger kom muna lpolil ischer Betatigung gesch ildert. 

Ausgangspunkl ist die schlcchte soziale Lage von verarmten Menschcn in cinern Dorf des 
damaligen Kaiserrcic hes. die ihre Exi stenz liberwiegend aus landwinschaft licher Arbeit sicherlen. In 
intcressantcr Weise wird gcschildert. wie sich d ie aligemeinen Entwickl ungen auf Reichsebcne (die 
soziale Lage der arbcitcndcn Menschen. die Sozia li stengeselze und die Entslehu ng von pol iti sc hen 
Parteien) :luf der Ebene von Dorfcrn und Stadten ausw irklen. Das vermutcle Grii ndungsjahr des SPD
Ortsvercins Bottendorf isl 1920. Sozialdemokratische Aktivi lii len sind jedoch schon lange aufgrund 
von WahlSlatiSlikcn nachwci sbar. Bis zu m vorltiufigen Ende des Ort svereins im Jahrc 1933. das durch 
die NS -Hcrrschaft erzwu ngen wu rde. muBten sich dessen Milgl ieder mit der schweren Nachkriegs~ 
zeit des Ersten Weltk rieges. der Spalt ung der SPD. den Wirrcn der Weimarer Republik und insbeson
dere l11il der Auseinanderselzung mil Nalionalsozialislen und KommuniSlen bcfassen. 

Als 1945 der polilische Neubeginn moglich war. waren auch die Sozialdemokmten des Dorfes 
berei l mit zuarbciten. Die vorhandenen Probleme. wie FlUchtl ingselend . Wohnungsnot und Versor
gungsfmgen. waren wie liberall in DeUlschland erdriickend. MaBgeblich habcn s ic im Frankenberger 
Bereich am .. Aufb:IU·· des Landes mitgewirkl. Im Jahre 1960 mullle die nach 1945 unlerlassene 
Neugriindung :IUS form:llen Griinden vorgenommen werden . Die Gebietsreform in Hessen in den 70er 
Jahren verl ief nicht im Sinne der Bottendorfer Sozialdemokraten. Dennoch wurde das Ergebn is. 
niiml ich die Schaffung der Grollgemeinde Burgwald. akzepl iert . Konsequcnz der Zusammen legung 
von mehreren kleinen Gemeinden zu ei ner gr68eren war die Ausdehnung des Bottendorfer SPD
Onsvereins. 1976 wurde der S PD·Ortsverein in Burgwald umbenannl . Die Burgwa lder SPD versucht 
als politi sche Partei neben anderen Parteien die spezifischen kommunalpol ilischen Aufgaben in 
ihrem Bereich wahrzunehmen und auf kreis- und landespolilische Fragen Einfl uB auszuliben. Sic 
Whit sich den tradi lionellen sozialdemokratische n Vorstel1ungen weitcrhin verpflichtet. wenn auch 
der Strukturwandel von der Arbeiterpartei zur Volkspartei d ie Idenl itlit der Partei verandert hat. 

Das vorliegende Werk mil sei nen zahlreichen Abbi ldu ngen und Stat istiken kanl1 als eine lebendi ge 
Beschreibung der Partei· . Orts- und Sozia lgeschichte im liindlichen Bereich angesehen werden. Es 
leidet nicht darunter. daB Dokumente und andere Unterlagen wiihrcnd der NS- Herrschaft verlorenge-
g"" gen sind bzw. nichl angelcgt wu rden. E 5 I 

gOIl prec ler 
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Personengeschichte 

Kiefner. Theo: Henri Amaud - Pfarrer und Oberst bei den Waldcnsem. Eine Biographic. -
Stuttgart. Berlin. Koln 1989.290 S .. 52 S/w- Abb. 

Ober Henri Arnaud ist berei lS ofter und ausfiihrlich geschriebe n worden. Es liegen Monographi cn 
von Hermann Klaiber. Stuttgart 1880. Emilio Comba. Florenz 1889. Ulld Auguste Lacostc. Bern 
1982. vor. Sie arbei ten Quellen auf. enthalten - bezogcn auf Aklcnlage und berichtmiiBige Ubcrliefe
rung - aber immer wieder LUcken. So bliehen von Kl aiber z. B. groBe Tcile des Aktenmaterials des 
SlUuganer Hauptstaatsarchivs ungenutzt. uod Comba sliilzle sich hauplsiichl ich auf K iaibcr, so daB er 
keine ncuen Erkenntnissc zu bicten vermochte. Deshalb ist def Vcrsuch Kiefners bcrechtigl und 
richtig. erneul ei ne Lebens- und Wirkensgcschichtc des groBen Waldcnserfuhrers und · thcologen zu 
schreiben. der scho n bald nach sei nem Too das Interesse nicht nur sei ner Glaubensschwcstern und 
-brtider fand. Wie groB der Anteil der .. Glorreichen Ruckkehr'" von August 1689 bis Ju ni 1690. die er 
angemhIl hat an seiner Populari Hil ist. ist nur schwer zu sagen. Mag auch d ie groBe strategische 
Leistung rn it den enormen physischen und psychischen Belastungen zunachst das Interesse der 
Menschen an sciner Person begrtindet haben. so geht cs heute in der Waldcnscrforschung bei we item 
urn mehr. z. B. urn genealogische Fragen zu r Fam il ie Arnauds. urn sei ne Theologie und ihre 
Vereinbarkei t mit seinem Diellst als Oberst und g;lII7. besonders um sei ne Tatigkeil als Obcrhaupt 
sei ner Gemeinde in der Fremdc. in Durrmenz und Schonenberg ill WiiIltemberg. 

Ki efner gcht in zwanzig Kapitcln unlcr Aufarbcitung dcr heutc bckan Olen. oft sehr cllt legenen 
QueUen und der umfangreichen Litcratur der Lebens- und Wirkensgeschichte des Thcologen nach. 
Die erslen fUnf Kapilel beschafligen sich mit der Familicngeschichte und der Biographie Amauds; es 
fo lgen runf we itcre uber dic Au fhebung des Edikts von Nantes und dic Folgen. den Ruckkehrversuch 
der Gcfl ohcncn eingeschl ossen. Kapitel 11 bis 15 bchande ln Lcben und Tii tigkcit Arnauds in 
Deutschl and. die Kapitel 16 bis 20 habcn dann wicdcr eine biographische Ausrichtung. Irn AnschluB 
an den Textteil fo lgl eine Samml ung von Bildern von Amaud mit inst rukt ivcn ErHiuteru ngen . Von der 
enonnen Fleil3arbeit Kiefners reugl ein 16seitiges Quellen- und Lilcraturverleichnis: es belegl 
gleichzeitig die wissenschaftliche Zuverliissigkeil der Arbei1. die durch 3 1 Seilen Anlllcrkungen 
weiler untcrstrichen wird. Ein umfangreiches Ons- und Personenregi ster ( 17 Seiten) crleichten d ie 
Handhabung dcs Bandes. der durch diese Beigabe auch w einem Nachsch lagewerk wird. 

Kri tisch anzu merken ist die sc hwere Lesbarkeil des Texts. Grti ndc hicrfUr si nd cine ubcrtriebcne 
Zerg liederung und zahlreiche, nicht im mer glilck lich fo rmulierte Tcxl1ei le. Das Werk ist fur di e 
Waldenserforschu ng sicher ein Gewinn. fUr den interessieIlen Laien aber kcine leichte Lckti.ire . 

Friedrich- Ktlrl B(I(ls 

Dann . Thom:ls: Die Schreiner Kaulbach in Arolsen. Ein Beilrag zur Mobclkunst W:Ildec ks. 
(Museumshefte Waldeck-Frankenberg. 13) Arolscn 1992. 94 S .• 68 Abb. (ISBN 3-87077·058-9). 

Die Familic Kaulbach ist hauptsach lich durch die aus ihr hervorgegangenen Maler bckannt 
geworden. Mil den qualitutvollen Arbeiten der Schreiner Kaulbauch bcschaftigl sich d ie Arbeit von 
Thomas Dan n. In eine m Zci lraum von 1770 bis 1890, also vom frti hen Klassizismus bis wm 
HiSlori smus. schufen sie hauptsiich lich Mobc l. aber auch die Inneneinrichtung fUr die Arolser 
Stadtkirchc. 

Insgesaml fUnf Schreiner aus dcr Fami lie Kaulbach werden mit ihrcn Biographicn und ihrcn 
Werkslalten vorgestellt. Daran sch li eBt sich jeweil s ein Katalog ihrer bis heute bekanntgewordenen 
Mobel an . Nu r in einem Fall war es noch nicht moglich, Arbe iten einer Werkstatt ausfindig zu 
machen. Viele der hier vorgesle lllen Slucke sind erstmals den Kaulbaeh 'schen WerksliiUcn zuge
schriebcn worden. Dabci wurde slels vcrsucht. die stililischen Anregungen, die die Schreiner der 
Fami lie Kaulbach aus anderen Landschaflen erhalten haben. aufzuzeigen. 

Das Buch ist ausreichend ill ustriert. Anwmerken ist aber. daB ei nigc der Aufnahmcn millci lweise 
stark slii rzenden Linien und unlogisch erscheinenden Blickwinkeln cincn ziemlich laicnhaften Ein
druck erzeugen. Das Heft iSI ein nieht unbedeutender Beitrag zur Gesch iehte des Kunslha ndwerks in 
Nordhessen. MicJllI R6hrillg 
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l edic ke.GUnther: Chri stian Daniel Rauch und Arolscn. (Muscumshefle Waldeck-Frankenberg. 15) 
Arolsen 1994. 120 S .. 82 z.T. farb. Abb. (ISBN 3-9800695-6-7). 

150 lahre nachdem sich der damals schon Uber die Grcnzen seiner Heimat bckannle Christian 
Dan iel Rauch wieder einmal in seiner Heimatstadl Arolse n aufgchalten hat. stcl lt dieses Buch in einer 
Sammlung von Aufsalzen se ine Zeil. sei ne Biographic und sein Werk vor. 

Chri stian Daniel Rauch ( 1777- 1857) begann seine ktinstleri sche Laufbahn am Hof in Arol sen. 
Nachdcm er Milarheiler von l . C. Ruhl in Kassel war. fUhrte ihn sein wei terer Weg nach Berlin. wo er 
flir das prcu Bische Konigshaus bedeutende Arbeiten. wie etwa den Sarkophag fUr Kon igi n Luise im 
Mausoleum des SchloBparks Charlottenburg. anfertigte. Auch fUr das bayerischc Konigshaus liber
nahm er wichtige Auflrage. 

Sei ne Bedeutung fUr di e deutsche Sku lptur des 19. Jahrhundcrts wird cbenso erliiutert wie die 
Arbeiten. dic von Va lcrll in. Trippel. Thorvaldsen und David O' Angers fUr die Residenzstadt Arolsen 
angefenigl wurden . Vorgcslellt werden auch Museum und Garten im Rauch-Haus. Literaturverzeich
nis und in sbesondere auch ei ne biographische Obersichl und ein kurzer Oberblick tiber se in Werk 
runden das Hefl ab. 

Seinc enge Beziehung zu demo was man als .. Ge isl PreuBcns" bezeir.::hnen konnte. macht e inc 
Bcurlcilung seines Wcrks nichl leicht . Dem von Thomas Dann herausgegebenen Hen ist ein sachli
cher Weg dazu gelungen. Es ist auch ei n schOncs Beispiel daflir. daB man mit dem Begriff der 
.. Provin z" sehr vorsir.:: htig umgehen muB. wen n man elwa die qualitiitvollcn Arbei ten Rauchs - und 
auch der anderen hier vorgestellten Bildhauer - belrachtel. die sich in Arolsen crhalten haben. 

M ic/Ill Rdhri"g 

Geo rg Forsler in interdisziplinarer Perspekti ve. Beitrage des Inlemationalen Georg-Forster
Symposions in Kassel. I. bis 4. April 1993. hrsg. im Auftrag der Georg-Forster-Gesellschaft e. V. von 
Claus- Volker Klenke in Zusammenarbeit mil lom Garber und Dielcr Heinlze (Kasseler Semesler
bticher. SlUdia Casselana). Berlin: Akademie Verlag. 1994. XX und 440 S .. 23. Abb .. 98.- OM. 

1989 wurde in Kassel. der Sladt. in der Georg Forslcr 1779- 1784 als Professor der Naturgesch ich
le lehrte. die Georg-Forsler-Gese ll schafl gegriindet. Sie organ isierte 1993 cin inlernalionales Sympo
sion. bei dem Fach leute verschiedener Di szipl inen Forsters Werk und dessen Rczcption crhelllcn. Die 
Vortriigc li egen - lU it ciner Ausnahme: l an Philipp Recmtsma 109 seinen Bc itrag vor Drueklcg uog 
zurtick - jelzl VOf in ciner sorgfj ltigen Ausgabe des Akadernie-Verlags. der aUl: h dic Ed ition von 
Forsters Wcrken bclreuL 

Der Band cnthiilt ncbcn einer GruBbot schaft von Ulri ch Sonncmann . dem Kassclcr Mit bcgrtinder 
dcr Gese llschaft . der unmittelbar vor dem Symposion starb. und ei ncm Geleitwort von Gerhard 
Slciner. dem Ncstor der de ut se hen Forster-Forsehung. 20 Beitriige. ftir dercn angcmessene Wtirdi 
gung hier der Raum fehlt . 

Orei Aufsatzc sind dcr Forster-Rezeplion gewidme1. Ludwig Uhlig umrc iBt Forslers Hori zont. der 
zugleich Hindcrnis und Hcrausforde rung fUr seine Rezcpt ion war. Helmut Peilsch unlersucht d ie 
ForsICr-Rc1.cpt ion bei Dilthey. Mehring uod Nadler. Die Bedcu lU og von Johann Rcinho ld und Georg 
Forsler fUr die pazilisehe Wissenschaft wi rd von Miehael E. Hoare herausgearbc ite t. 

Vier Bcitragc wcrfen neues Licht auf Forsters Tei lnahme an Cooks l.wei ler Wcltrci sc. dic se inen 
friihcn Ruh rn begrundete. Dieter Heintze untersucht in einer FallSludie Uber den Aufcnthalt auf den 
OSlerinseln Forslers Art der wissenschafrlichen Arbeit. Adrienne L. Kaepplcr gibt einen Zwischenbe
richl tiber ihre Erforschuog des Verble ibs der clhnographischen Sammlungen der Forslers. Rudiger 
Joppien untersuchl die Be1.iehungen Forsters zu William Hodges. dcr als Zcichncr d ie Reise beg leite
le. Wol fgang Griep stellt Forsler in den Zusammenhang von Reisen und Aufklaru ng in der zwei len 
Hiilfte dcs 18. Jahrhundcrts . 

.. Ocr Strei l lI rn die Einhei l des Mensche ngeschlechts" bei Forster. Herdcr uod Kant wird von 
Wo lfdielrich Schmied-Kowarzi k nachgezeichnet. und Mamlel:. Ribe iro Sanches arbe ilCI Forsters 
Begriff von Wahrheil als ProzeB heraus. Fur manchen Leser mag das Ergebnis von Ulrich Kronauers 
SllIdic uberrasche nd scin. der Forsters kl are Ablehnung von Rousse:lUs Kulturk rit ik herausstel lt. 
Dessen Schildcrungen dcr Stidsee waren keincswcgs von rou sscauistischer Slinnnu ng gepriigt: . .oer 
NaturZUSland . wic ihn uns der Philosoph aus Gcnf gcschildert hat. war bckannt lich nur in sei ner 
Einbildungskraft zu Hausc" (Forster. hier S. 155). 
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Forslers biologi sc he Vorlesu ngsman uskripte aus Wilna und Mainz. di e von ll se Jahn erstmal s 
ausgewertet werden. bieten zu nahezu jeder der irn 18. Jahrhundert di skulierten Fragen einen Beitrag. 
wobei Forstcr Fragen anschni tt . di e z. T. erst viel spiiter gelost werden konnten. Der Verbl eib der 
Herbare der bciden Forster wird von Gerhard Wagenit z untersucht. 

Weitere Beitrage beleuchten Forsters Beziehungen zur Franzosischen Revolution. Jam Garber 
unlersucht se ine "spatauikHireri sche Staats- und Geschichtsdeutung". die zur Grundlage seiner 
politischen Akl ivitaten wurde. Thomas Grosser stellt seine Bedelltllng als Kulturvermittler zwischen 
Frankreich und Deutschland heraus. und Marila Gilli analysiert die wechselseitigen Beziehungen 
zwischen Forster und Frankreich von se inem erslen Besuch in Paris 1777 bis zu seine m Tod. 

Die Beitrage von Gerharl Pickerodt. Helmut Schcucr, Michael Ewer! . Rotraut Fischer und Slefan 
Goldmann sind Aspekten von Forslers ASlhetik gewidmet. 

Die von Claus- Volker Klenke - als Proj ektgeschaft sfilhrer der Georg-Forster-Gese ll schaft auch 
Herausgebe r dieses Bandes - zusarnmengestellte Forster-Bibliographic 1970- 1993 knlipft an die von 
Hor!o1 Fiedler herallsgegebene Georg-Forster-Bibliographie 1767- 1970 an. Sic berUcksichtigt auch 
Zei tungsartikel und Rezensionen und erreicht so 1099 Tile!. Spatestens bei der Ourchsicht der 
Bibliographie wird dem Leser dcut lich. wic groB das Interesse an Forster geworden ist und daB es 
kaum angemcssen ist. ihn immer noch als "unbekannt" zu bezeichnen. Eberhard Mey 

Bee ke r. Hans: Der Forellenfanger Werner Domsei !" und die Fischerei au!" der Eder. Ein Bei lrag zur 
Winschafts- und Sozialgeschichle Frankenbergs bis zur Mille des 19. Jahrhunderls. Frankenherger 
Hefte H. 2. Zweigverein Frankenberg des VhG. Frankenberg: Verlag Kahm 1993. 52 S .. 15 Abb .. 
teilw. farb ig. 

Oer Autor korrigiert el nlge schriftliche Oberlieferungen zur Gesch ichte der Fi schwasser des 
Klosters und Hospi tals Haina und zu dessen Besitz in Frankenberg. So fand sich ein Inventar
Verzeichn is aus der "Franzosenzei t", Material im Hainaer Hospitalarchi v, das fUr vier Jahrhunderte 
die Fi schereipachter belegl. H. Bee ker untersuehl we iterhin den beriihrnten Lachsfang , die Fi seherei
methoden. ja se lbst hislorische Zubereitungen. Auch der komplette Besilz jenes Fran kenberger 
Schreinermeisters und Ackerbiirgers aus der oberen Mil1elschicht laBt s ich filr den Begi nn des 
19. Jahrhunderts .. bis zurn lctzten Hosen knopr· rekon struieren. Der Anmerkungsteil be legt. mit 
welcher Griindl ichkeit der Aulor rccherc hierte; ein fil r die Regionalforschung llnd die einsl bedeuten
de Ederfi seherei beachll icher kleiner Quellenband. Siegfried Lotze 

Ni e de rs iich s isc he Arch iv ve rhaltung (Hrsg.): Plane und Bauten C. A. von Vagedes. Architekt 
und schaumburg- lippischer Landbaurneister. 1760- 1795. Katalog hearb. von Thorslen Albrecht. 
Illventare und klei nere Sc hriften des Staatsarc hivs BUckeburg . BUckeburg: Vcrlag Createam 1995. 
80 S" 54 Abb .. DM 18.-. 

Oas bislang qllel lcnmiiBig kaum erfa!3te Werk des Klassizismus-Arc hiteklen Clemens August von 
Vagedes ( 1760-1795) lieB sich seil 1991 durch dus Auffinden von Mappen mil schonen Bauplanen 
im BUckeburger Staatsarchiv erforschen. Der Klassizi smus im Raum Munster wurde vom SchUler des 
donigen Obcrbaudircklors Wilhclm Ferdinand Lipper (1733 - 1800) beei nfluBt. aber nur wClli ge 
Bauten konnten in dem kurzen Leben des "obersten Baumeisters" von Schaumburg auch ausgefiihrt 
werden. Dcr j iingere Bmder Adolt' von Vagedes iSI wesentlich be kannter als DUsseldorfer Architekt. 
Es isl ein Verdienst von Thorsten Albrecht. daB jencs wertvolle Werk nun der Vcrgcssenheit entrissen 
wurde und im Friihjahr 1994 in Bliekeburg ausgeslclI t werden konnte. Auch dcr niedersiichsische 
Denk malpllegetag 1994 rUckle die Kultu rdenkmale des kleinen Flirstentums ins rechlc Rampenlieht. 
mit den profiliertesten Referenten wie Manfred Sack u. a. 

DaB jedoch im ersten Kapitel (Katalog. S. 9) unler den Bau meislem ei n Friedrich Weinbrenner 
( 1766- 1826) .,Kassel" stat! .. Karl sruhe·· ein klassizi stisches Geprage gibt und nur "S imon-Louis Du 
Ry (1726- 1799) das Fridericianurn" als frUhesten klassizisti schen Bau im Reich errichten darf. ist 
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pein lich: der Schri flsalz iSI woh l in diesem Block vollig durchei nandergeralen?! Von der Bildqualitat 
der reprOOuzienen Fcdcrl.eichnungen von Parkanlagen. Baurissen OOer DClai lpHinen. Mobel
cl1lwilrfcn und dcr Gcslallung (Dcsign: FH Bielefe ld) her ansonslen ein vorbi ldlicher und in formal i
vcr KUlalog. Siegfril:d wt::.e 

Bauer. Mark us: Passage Marburg - Ausschnitte aus vieru ndzwanzig Lebenswegcn. Mil Beilragen 
von Ullrich Amlung und Rol f Bulang. Marburg: Jonas Vcrlag 1994. 256 S .. 42 Abb .. 38.- DM. 

P(Usllge Mllrb/lrg - vor allcm die Uni versitiil ftihne dazu. daB berei ls 7.U Zeilcn geringerer 
Mobi liliil zah lreiche Auswiinige nach Marburg kamen. Auch wcnn sic die Stadt bald wicdcr verlie
Ben. wu rden sie oft durch diescn "Transit'· gepriigt. 

Der vorl iegende Band - hcrvorgegangen aus ei ner Anikclscrie in der "Oberhcssischen Pressc" und 
einer Ausstcllung dcs Kuituramles - stelll an Beispielen dar. welche Bedeulung die Marburger Zeit 
fUr die Biograph ien von Personli chkeilen hatte. dercn Aufentha lt in der Stadl ni chl immer allgemein 
bekannl ist. Der Bogen der 24 Sk izzen - daru nler nur 5 Frauen - spannl sich von der Heili gen 
Elisabeth bi s zu Ulrike MeinhoL die von 1955- 1957 in Marburg studiene . Der Verfasser machl im 
Vorwon dcullich. daB er keine wisscnschaftlichen Abhandlungen liefem will . Er slapelt abcr sehr lieL 
wenn er lediglich von "Mmerialanhiiufunge n verschiedenster Substanz" (S. 8) spricht. Die Skizzen 
sind gUI lesbar. Sic bcruhen auf rcehl sorgfalliger Auswertung von Literalur und von Aklen des 
Marburger Staatsarchivs. In cinigen Fallen wurden auch Hi nwci se Marburger Ze itzeugcn berticksich
tigt. 

Die rneistcn der Ponriil ierlen kamcn im 19. und 20. lahrhundert in die Sladt. Aus dCnl Mittelalter 
sind nchen dcr Hciligen Elisabclh Jedigl ich Fricdrich 11 . und Karll V berUcksichtigl. Der Slaufer war 
bei der Erhebung der Gebeine der Heil igen anwescnd. der Luxemburger machte auf ciner Wallfahrt 
nach Aachen einen Abstecher nach Marburg. 

Huldrych Zwingli kam 1529 zum Reformationsgespriich nach Marburg. der Hugenotte Deni s 
Papin erhielt hier eine Professur, Michail Lornonosov studierte bei Chrislian Wolff. Weniger bekannl 
sein dUrfle. daB der Sildamcrikafahrer Hans Sladen nach sc iner Rilckkehr eine Ze il in Marburg !cble 
und daB der Barockdichler Ebcrhard Wemer Happel dort Padagog ium und Un iversiliil bcsuchlc. 
l ohann Heinrich lu ng (-Sti lling) Ichrte 16 Jahre lang Kameralwisscnschaften in Marburg. wah rcnd 
die GOllinger Professoren tochter Carol ine Michaelis nach dcrn Too ihres crSlen Man nes Wilhelm 
Bohrner nu r knapp drei l ahre an dcr Lahn leble. 

Adol!' Harnack, spiilcrer GrUnd ungspriisidenl der Ka iscr-Wilhelm-Gese llsc hafl. vcrbrachle als 
junger Professor in Marburg die "FrUhzeit eines Mandarins", Kurt Eisner - 191 S baycrischer 
Mi nisterpriisident - arbeilelc dort als junger Redakleur. Die Sludenlen Franz Dingelstedl, Wi lhclm 
Uebknechl. Ouo Hahn , Boris Paslemak. Hannah Arendl. Ulrike Meinhof und Ernst Meister (vorge
slellt von M. Bauer und R. Bulang) wurden in untcrschicd licher Wcisc in Marburg gcpragl. Unler
schicd liche Mogl ichkeilcn slcl1 t auch Ullrich Aml ung in se inem Beilrag iiber das Sludcnlenlcbcn in 
Marburg An fang der 20cr l ahre dar: Er berichtet iiber Guslav Heinemann. Emsl Lcmmer und das 
Studenlcnkorps Marburg und Adolf Reichwein und die "Akademische Vereinigu ng" in Marburg . 
Langcre Zc il der Stadt vcrbundcn blieben Erwin Pi scalor (U. Amlung I M. Bauer). der dort zur Schule 
ging und spater in der Stadl arbeitete. und die Schriftstelleri n Li sa de Boor. die dort von 1920 bis zu 
ihrem Too 1957 Icble. 

Das Buch wird vielell Lcsern Freude berei len. vor allem so1chen. deren 
.. Passage Marburg" enlhall . 

Lebcnsweg auch cine 

Eberhard Me)' 
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Volkskundliche und museale Themen 

Saa lfc ld . Karlfritz: Kleindenkmaler im Werra-MciBncr-Krcis. Witzenhauscn: Sclbslvcrlag Wcrra
tal vercin 1995. 330 S .. ca. 400 Abb .. geb. 

Ocr stark untcrtrc ibcnd " Hen" gcnan nte. 330 Seiten umfassende Band Nr. 28 des Wcrratalvereins 
iibcr die " Klcindcnkmaler" ist cin herausragendes Beispiel akuralcr Wissc nschaftl ichkei t vor On. 
Karlfrit z Saalfc ld ... Obmann fOr historische Grenzstei ne itn Wcrr .. -Mcil3ncr-Krcis·', hat jene Dcnk
Male sciner Bezugsrcgion zusammengestellt. beslimml und karti crt . di e ihrcr gc lcgcnt lich tatsac hlich 
nur gcringcn Gr6Bc wegen besonders gefahrdet s ind. vcrsc hleppl . zcrstort odcr in def hislorischcll 
Forsc hung ii bcrschcn werctcn. Vor allem 1c!zlcre Tatsachc - die bcrcilS vorliegenden Denkmal 
topographicn der allcn Al tkrei se Eschwege und Witzenhause n und der Stadl Eschwege li sten nur 
wenige auf - hat den Autor veranlaBt. noch vorhandene. daneben aber ,wch in der LitcralUr gut 
belegte. wiewohl hcute vcrschwundene Kleindenkmlilcr zu r Dokurncntati on des RcichlU nl s der 
Region zu verze ichnen. Aufgenommen finden sich Krcuz- und Sti hncslcinc. Vcrkchrsmale. Rechts
male. Jagd- und Forslrnale. Grabsleine und Begrabn isstallcn. Inschriften und Wappcn. Brunnen und 
Ruhcpl1i1 ze. sowie Grenzstcine und SonderfJlle. Die Anordn ung erfolgl nach Geme indcn und ihrcll 
Gcmarkungcn: Objck lphotos (vcrein ze lt auch Zcichnungcn) und (oft unnolig grol5e) StandortkartCIl 
sind beigegeben. Jcdcs Dcnkmal iSI mil MaBen. Zustand . historischcr Bcdcutullg und ggf. Bczugs
literatur vcrmcrkl. Gemdc die Erliiulerungen der Aufstell ungsgrti nde sind dabei einc Fundgrubc 
rcgiona len hislorischen Wisscns: oft lassen sie cin Kleindenkmal .• sprechcn" und stellcn bcdculcnde 
hi storische. \'o l k ~kundl iche. verkehrsgeschichtliche o.a. Bczi.igc her. 

Kritik an Details. z. B. cin igen Photos. des Layouts konnle nur bc.."'Cklllcsserisch sdn - cin vorLi.igli 
cher. anderen Rcgionen unbedingl lOr Nachah mung cmpfohlener Band. 

fie/milT Blln1l(·i~·ter 

Mi c h c . Brunhi Ide: Dcr Tracht Ireu gcbl iebcn. SlUdien lo den lelztcn rcg ionalen Klcidungsformen in 
Hessen. Eigenvcrl ag der Vcrfasscrin. 1994. 352 S .. 39.80 OM. 

Uingsl ist Brunhilde Miehe in Fachkreisell als ausgcwiescne Volkskulldl eri n bck:mnt. di e in 
zah Ireichcn VcrOffentlichu ngell versucht hat. altes. heimisches Brauchlll m vor dem Vcrgessenwerden 
zu bcwahren. Jetzl hat sic OI ls Ergebnis einer siebc njahrigen Arbcit cin groBformal igcs Werk tibcr die 
letzten Tr:lchtentriigcri nncn Nord- und Osthcsscns veroffellll ieh!. ei ne wichl ige Arbcit. wie ein kurzer 
Blick in diesc Dokumentmion noch gelragcner Trachten sogJeich zeigl. 

So gab es zwischcn Bad Hcrsfeld. Butzbach. Biedcnkopf und Fmnkcnbcrg zu Beginn dicses 
JahrLchnts noch i.ibcr dreilausend (!) Frauen. die der langsl t01gesaglen Tracht bis zu dicsem Zei lPUllkl 
Ireu gcblieben waren. Eine wahrhaft erslaunliche Zah l flir unsere vom bloBcn Konsurnden ken 
bcherrschtc Zeil ! Mehr als 25 unterschiedJiche Kleidungsforrnen konnle die Autorin bei ihllcn 
feslsleiJen. ei ne ftir Deu lschland ei nzigan ige und cinmalige Trach lcnvic lfall. Neben der i.iberraschend 
groBcn Zahl von FnlUen als Tragcrinnen der ahhergebrachten dorilichen Kl cidung spic1cn - oder 
vic lmehr: spic lten - die wenigen sehr alten Manner. die um 1990 noch irn untersuchlen Rau m leblen 
und ,In ihrer von den Vorfahren i.ibernommenen Kleidung fcslhiehcn, i.iberhaupt keine Rol le. Sic 
wohnlen auch ausschlieBlieh in der Schwalm. Warum geradc Manner ihre regional gepragte Kleidung 
bereits im 19. Jahrhundert abgeJegt haben. Frauen aber nieht. ist ei nc der vie len ungelosten Fragen. 
dercn Bc,lIltwortung Brunhilde Miehe nur ansatzwcise im Rahmcn ihrcr Dokulllcnlalion aufgreifen 
konnte. 

Ihr Ziel war cs nichl. den schon vorhandcllen Traehtenbikhcrn mil ausfiihrlichen Einzeldoku
mental ioncn ei nle lncr Trac hlcngruppen eille wei lere Veroffentl ich ung gleicher Art hi nzuzufi.igen. Sie 
wolltc ctwas ganz alldercs. namlieh ei ne Dokurncnlation heule noch gClragencr Trachlen schaffen. 
Deshalb vcrziehlele sic auf ei ne genaue Beschre ibu ng einzelner Kleidu ngsslikke und wiihlte den 
\Veg. in clwa 50 Fal lstudi en Icbende Trachtentragerinllen mit ihrem K1cidu ngsverhalten vorlOsteJ len. 

Diesc Met hodc rn,Khte cs rn()g lieh. dem Wandel der Trachl in den vergangcncn Jahrzehnten 
niihcrzukornmen. Mehr als 500 Schwarz-WeiB-FoIOS und 24 farbige Bildseiten von ausgczeiehneler 
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Qualiliit ver:mschau lichen das Thema. denn bei der FUIIe des angebotencn Bildmmerials konnten 
vielt"ach von ei n und derselben Person neben einem Juge ndbildni s. dem Hoch7..ei tsfoto und einigen 
Famil ienaufnahmcn noch aktuelle FOlos aus den letzten Jahren veroffentlieht werden. 

Aul.Ser den bcsproc henen hessischcn Trachtemragerinnen widmete die Vcrfasserin dieses groBan i ~ 
gen Werkes ihr Augenmerk in ci nem besonderen Kapitel aueh den we nigen Frauen aus ehemals von 
Deutschen besiedelten Gebietcn SUdosteuropas und der Tschechei. die bis l U ihrem Lcbensende ihre 
.. us der ahen Heim .. t mitgebrachte Trachl trolZ der Venrei bung be ibehie ltcn. Sie waren in unserem 
Raum aber die absolute Ausnahme. Mil ihrem Tode erlosch die~e Oberl ie ferung. 

So war die Arbeit Brunhilde Miehes ein buchstiiblicher Welll auf 111 11 <ler Zeit. Die meist alteren 
Frauen. die der Tracht treu geblicben sind. wie der litel dieses Buches heiB!. werden immer weniger. 
Dcshalb iSI der vorliegendc Band nieht nur ein eindrucksvo llcs Buch geworden , sondern aueh eines. 
dessen Bilder lll 'ln Illit Wehmut betraclnen muB im Wissen darunl . daB in wenigen Jahrzehnten mit 
der letzten Tragcrin einer der hessischen Trachlen unwidernJllieh auch die reg ionale Klcidung aus 
dern gelebten Alltag endgUltig in das Museum abgewanden sein wird . Wo /demar ZiIIillger 

Ro lshovc n. Johanna: Se harfe. Manin (Hrsg.): Gesehiehtsbilder. OnsjubiHien in Hessen. Mar
burg: Jonas-Vcrhlg 1994. 126 S. (Beitrage zur Kulturforsehung, 1) (IS BN 3-89445-163-7). 

Ocr \'orliegendc Sammelband enlhiilt Refcratc und Diskllssionsbc itrage eincr Tagung der Hessi
schcn Vereinigu ng fLir Volksku nde. die im Februar 1992 im Pfalzer SehloB von GroB-Vmstadt 
slauge funden hat. Zuerst beriehtet VIz Jeggle Ubcr Gcschiehtsbildcr. in dencn er Eigentiimliehkeiten 
des hislorise hcn Gcdachtnisses siehl. Immcr beslimmen von pers6n lichen Erfahrunge n und Standor
len gcpraglc Sichtwcisen die Hcrangehensweise und den Gegcnstand des Forschcnden. Es kann daher 
keine wirkl ich objekl i\'c Geschiehtsschreibung und -wahrnehlllung gebell . Ocr Rczcnsenl mOchte 
dazu bclllerken. daB ci ne Objektivitat der BetrachlUng und Wenung vcrgangener Ereiglli sse und 
Zusallllllcnhiinge durch engen Bezug lU den Quellen angestrebt werdcn !nuB. wobei man dieses Ideal 
nicht wi rk lieh erreichen. sondem sich ihm nur annahern bnn. Frag lich ist. ob sich cinc anlaBlich 
eines Onsjubilaums erstcJl le Dort"chronik nur als .. Besinnung auf die Nah we lt" vcrslehen und als 
Gegenpol zur V nlibcrsiehtl iehkeit der AuBenwelt dienen kann . In Wirkl ichkeit vcrbinden sich in einer 
dcranigen Darstell ung beide Bereiehe lU eincr gesehlossenen Einheit. weil sich in jeder Ons
gesehichte pri smaartig di e groBen wimchaft lichen, polit ise hen und milit iirisehen Ereignisse der 
einzelnen Epochcn widerspiegeln . Daher kann cine Zusammenarbcit von Heimatforsehern und 
Fachhislorikern dem Anl iegen einer Onsgcschichte am ehesten entsprcehell. 

Im fol genden bcschiift igt sich Heinz Schilling mit Festschri ftcn ZU Ill Eri nllcrn und Vergessen. 
wobei er vor alJern aut" den Aspekt des Ausblcndcns odcr Verdriingens bcstimmler Teile \'011 LokaJ 
geschichtc - als Bcispicle seien di e mangelndc Beriieksichtigung VOII Frauen und das Ausklammern 
bcSli ml1l1cr bclastender Momenle wie der JlIdenverfolgung ulld . vernichtung in der NS-Ze il ge
nannt - cingeht. An der Behandlung der Hugenoltengeschiehtc im Driltel1 Reich erhellt Johallna 
Rolshovcn die Auswirkungen ei ner verhangni svollcn Idcologic aut" historische Ercignisse und 
Wandcrungsbewegungen. die unler dem Aspekt der .. Eindeutschung" dieser franzosischen Glaubens
nUchtl inge ge!>ehell wu rden. 

Gerd Grcin sehilden die VorbereilUng und DurehfUhrullg des IOOjahrigen Stadtjubil aums \'on 
Langen und vcrmittelt wichtige Gesichtspunkte fUr die Einschalzu ng der AusrichlUng und inhalt li
ehen Ausflillung der Festaktivilalen. Mil der Einladung ehemaliger jUdischer MitbUrgcr zur Jub ita
urnsfeier tmg die Stadt Langen dcm dunkelsten Kapilel der deutschen und damit der eigenen 
Gesc hiehte Rechnu ng. 

Angelika Baeu menhs Beitrag konzentricn sieh auf die praktischen Aspekte des Daseins als 
wissenschaftl ieher Lokalgeschichlsaulor. Dabei hebt sie die ZUllchmende Professionalisierung der 
Lokalgesehiehlc hcrvor. we il es die heimalgesehiehtlieh forschenden Pfu rrcr und Lehrer nicht mehr 
so hiiufig wie in dcr Vergangenheit gebe und ehrenamll iche .. Hobby- Historiker" haufig nie ht in der 
Lage scicn. auf die Pri miirquell en zuriickzugreifen und dic notwe ndigc Archivarbcit zu Icisten . DafUr 
sciell vielmehr bcsonderc Vorkennlni sse im Lesen und Vcrstchcn alter Schriften erforderli eh. 

AbsehlicBen<.l bctrachtet Dictcr Kramer dus Jubilaum als Sehn ittstell e zwi sehcll Geschi ehte und 
Zukunf1. Geradc anliiBlich eincs solchen Feslaktes lasse sich darU bcr nachdenken. wie Vcrgange nhcit 
ulld Zukunft sich vcrhindcn und welche Zukunft angestrebt werdcn konne. Eine solche Refi exion sei 
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besonders notwendig. wcil die zei lgenossischen Geschichtsinit iativen und Historiker-Koordinations
stellen vor lauter spurensuchender Betriebsamkeit nieh! mehr daw kiimen. ubcr den Si nn ihrer 
Tiit igkeit nachzudenken. 

Es bleibt zu hoffen. da!3 di e Refcrale dieses Bandes Anst6!3e zu einer Neuorientierung der 
Ortsjubili.ien und der Lokalgeschichle geben konncn. Vor allem die enge Verbindung zwischen 
Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft sollte starker in s Blickfeld des Einzelnen geriickt wcrden. 

Sfe/a1l Ifarfmallll 

Baue T. Gerd: Elfen um halb zwOl f. Hessische Sagen - neu erzahlt . Mit Ill . von Peter Quirin. 
Marburg: Hitzeroth Verlag 1994. 243 S .. 36.00 DM (ISBN 3-89398- 155- 1) . 

. .Entsl:lubungsaktiorf " Ilcnnt Gerd Baller se ine Ausgabc hcssischer Sagcn. Die alten Gcschichtcn 
sind sei ner Mein ung n:lch altcrttimelnd. staubtrockCIl un<.l verquasl. sogar ihrcn Umcrlwlt ungswen 
sa llen sic verloren haben . Will man sich der Arbei t oh ne Spou niihcrn. was offcngcstanden rceh! 
schwerfallt. so muB man fcslslellen. daB mi! diescr Kompi lation wieder einmal die Quadratur des 
Krciscs versucht wu rdc. In dem Moment. in dem die Sage zu m ersten Mal aufgeschricbcn wurdc. war 
sic berei ls tot. Es ist eine .. S:rgc'· und keine .. Schrcibe" , Damn laBt s ich auch nkhts mi! ei ner 
modemisierten - besscr vicl lcicht .. postmodernisierten'· - Fassung andern . 

Auf der fijr solche und lihnliche Sammlungcn cher sc ltenen RichlU ng von Sliden nach Norden 
du rchschreitet man die hessische Sagenweh. 225 cinzelnc Gesc hichten sollen die Viclfalt der einhei
Illi schen Sagen dern Lescr nahcbringen. Ocr irnplizi ten Absieht der Sammlung, wm Nache rzahlen 
unwregcn. ent sprechcnd . sind die ei nzelnen Gcsehiehten sehr knapp gehalten und nur wenig ausge
schmiickt. Es ist das ges:unte Pa noptikum sagenhaftcr Gestaltcn versarnmelt. Jcder Sage hat Bauer 
cinen Herkunftsverwe is bcigcgebcn. Das ist notwendig. da er nur aus der Literatur gesammch und 
ncu formuliert hat. Will man alten Sagenstoff publizieren. iSI der RUckgriff auf bereits Gcdruckles 
allerdi ngs un vermeid lich und dem Herausgebcr Ubcrhaupl nicht anzukreiden. Es sind alle Sagen 
bereils einmal irgend wo aufgeschrieben worden . Den Texten sind geheim ni svolle. manehmal aueh 
reehl dUster wirkende Il luSlmlionen von Peter Quirin bcigegeben. 

Man kann grundsatzlich niehts dagegen ein wenden. alte Gesehkhten. die von ihrer Idee her kcine 
festgelegte Fassung kcnncn. in eincr zeitgemaBcn Spraehe wiederzugeben. Allerdings wird man 5ich 
Gcdan ken darU ber rnaehcn Illiisscn. was hculiges. moderncs Deutsch eigent lieh ist. Unslri nig ist 
wohL dall Bauer hier ein Bueh vorgelegt hat. das von seiner Gestaltu ng und handwerkli ehen 
Ausfli hru ng durehaus zu den gut ausgestattetell gczahlt werden darf. Die Prasentati on des Inhalts 
kann sich damit niehl Illcsscn. Was Bauer geschriebcn hm. hat er nieht in modernem Deutseh. sondern 
in joumalisti schem Sli1. mil kurzen. alemlosen Salzen formuliert . Es ist zu bczweifeln . daB man mit 
dicser vermeint lich erlahl nahen. lalsaehlich aber nur schlcchten Spraehe das Nacherziihlen der Sagen 
fU rdern kann. Zum Vorlesen eignen sich seine Tex tfassungen auch nur sehr bcdingt. Sehlic61ich 
findet sieh am Ende jedcr Geschichte auch noch ein Vermerk ubcr die Fassung. die er als Vorlage 
benutz! hat. Dies ist zwar wissensehaftlich ab50lut korrek!. steht aber sc inem Anliegen eigent lich 
ziemlich im Weg. Der Reiz dcr Sage. so wie er sie verstch1. liegt gerade darin. daB sleh ihre Herkunft 
irn Dunkcl der Tradition verliert . AuBcrdem darf ma n auch noch anzweifeln . ob seine Behauptu ng. die 
~.lt cn Fassu ngen seicn vcrstaubt und verquast. t:ltsiichl ieh vor dern Leser und Hi.ker Besland hat. 
Ahnlieh. wie di e Bibcllibersctzung von Luther in ihrer Sprachgewalt und beschreibcnden Kraft von 
modernen Versionen nicht crreieht werden kann . so gcht es lluch den Sagen. 

Wozu uberhaupt eine Neuformulierung der alien Sagen? Die hessischen Sagen sind - zumindest 
fur den nordhessischen Raum - sei l Falckenheiner und Lyneker Gegensland wi ssenschaftlicher 
Aufzeichn ung geworden. Sie sind dutzendweise neu cdicrt und er.lah lt worden. Eine Wiederbclcbung 
der Erzah ltradition kann nur mil neuen Geschichten. die noch nie aufgeschrieben wurden. begonnen 
werden. Sic mUsscn tradiert werden. wachsen und sich vcr;indern. Varianten bildcn und knnnen dann 
irgendwann - nicht zu frU hzeitig - aufgeschrieben und so dem Erzah lkreislauf elll zogen wcrden . 
Ei nmal gesammelt. aufgcschrieben und zwisehen zwe i Buchdeckel gepreBt wie in ein Herbarium, 1st 
die Sage als solehe aufgehoben . Eine Wiederbelcbung dUrfle in sgesamt und Illil dem Ansatz von 
Bauer im Besonderen bum Illchr moglich sein . Wer die Sagen in einer stili sti seh guten, kraft vollen 
Spraehe lesen m6chte. der sollte besser zu Sammlungen wie der von Karl Lyncker grei fen. den Staub 
vom Buchschniu fortblascn und darin schmokcrn . 

Mic/Ill Rdhri1lg 
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Hessi sche r Mu se u m s verband (Hrsg.): Museen in Hessen. Ein Handbuch der Offentlich zugiing
lichen Museen und Samml ungen im Lande Hessen. 4. uberarb. u. erw. Aufl age unte r Redaktion von 
Monika Eschner. Kassel : Hess ischer Museumsverband 1994.419 S .. zahlr. Abb. 
(ISBN 3-9800-508-8-2J. 

Das Handbuch "Museen in Hessen" ist se it 1970 e ine Institut ion der hessischen Mu seums
landschaft. Es ist Fuhrer zu jetzt fast 400 hess ischen Museen. aber in subtiler Weise auch museums
politisches Programm. Mit ihm si nd MaBstiibe gesetzt worden. an denen es si ch nun stets auch selbst 
messen lassen muB. 

Die Veriinderungen gegenuber der 3. Auflage sind zum Teil deutlich s iehtbar. teilweise aber auch 
nur bei genauerer Betrachtung zu entdeeken. Neben bewiihrten Detail s. die sinnvollerweise Ubernom
men wurden. finden sich Hin weise darauf. daB der Hessische Museumsverband als Herausgeber die 
museale Situation miulerweile anders bewen e t. als dies sechs Jahre zuvor der Fall war. 

Indem sich die Museen durch e igene Bei triige vorstellen. wird e ine durch Sachkenntn is ausge
zeichne te In formation des Lesers erreicht . Eventuelle SelbstLiberschatzu ngen der Museen lassen sich 
bei Beriicksichtigung dieser Tatsache leicht re lativ ie ren. Man muB festhalten. daB Uberwiegend 
sachl iche Information angeboten wird und in mane hen Fallen sogar eine leiehte Untenreibung 
bcobachte t werden kann. Eigentlich erstaunlich ist die Konsistenz. mit der sich die Einzelbeitriige 
trotz der Vielzahl der Autoren priisentieren. Hier dUrfte aueh die Redaktion gute Arbeit gelei stet 
haben . Dabei bleibt aber. und das ist wesent lich. die Individualitat des einzelnen Museums gewahrt. 

Nicht ersichtlich ist. nach we1chen Kriterien Museen ausge lassen wurden. Beispielsweise wurde 
das Museum .. Neue Muhle" der Wasser-. Gas- und Stromversorgung in Kasse1. im Gegensatz zu den 
iihn lich gelagenen .. Live-Museen" der Wasserkraftwerke WU lmersen und Lippoldsberg. nicht aufge
nom men. 

FUr den Leser ebenfalls nieht e rkennbar ist. we1che Kriterien bei der Bemessung des Umfangs der 
ei nze lnen Beitriige angewandt wurden. Die Bedeutu ng der einzelnen Hiiuser - soweit skh diese 
messen laBt - kann nicht ausschlaggebend gewesen sein: niemand wird bezweifeln. daB die 
Handsch riftensammlung der Gesamthochschulbibliothek Kassel ei nige der groBten Kostbarkeiten 
hess ischer Sammlungen besi tzt. Sie ist mit dem denkbar geringsten Platz (2 Spalten) venreten. Fur 
die Bemessung des Platzes gibt es gute GrUnde. die man aber erliiutern sollte. da d ies die Transparenz 
erhOht. 

Die Gliederung nach .. Mu seumsregionen". di e sich an den Strukturen der hessischen Fremden
verkehrsverbtinde orientiert. ist neu und ge wohnungsbedUrftig ... Museen in Hessen" biiBt mit dieser 
am Autotouristen (auf den rudimentiiren Kanenski zzen fehlen die Eisenbahn lin ien) orie lllienen 
Einte il ung stark an seiner Eigenschaft als schnelles Naehschlagewerk ein. Andererseits ist der Band 
als Reisefiihrer wegen seines Formats nur sc hlecht geeignet. Hier hiitte man sich klarer fUr einen von 
beiden Wegen entseheiden sollen. AuBcrdem hat man zwar sinnvolle Obersiehtskarten der einzelnen 
Reg ionen beigefUgt. diese htiuen allerdings ein biBchen detaill iener sein k6nnen . Es fehlt e ine 
Obersichtskane des ganzen Bundeslandes. auf der man die Abgrenzung der verschiedenen Reg ionen 
und die Vertei lung der Museumsstandone schnell vi suell crfassen kann. Sucht man ei n bestimmtes 
Museum. dann ble ibt e inem nur das intui tive Nachsehlagen im Hauptte il oder die Ben utzung des 
Registers am Ende. Fur ein .. Handbuch", wic cs s ich im Untenite l nennt. ei n unbefriedigender 
Zust:lnd. 

Vielleicht sollte man Handbuch und touristisehen ReisefUhrer besser trennen. Fur letzte res kann 
man a ls Vorbild ,luf dic vom Landcsvermessungsamt Baden-Wiintemberg in Zusammcnarbeit mi t der 
Landesstelle fu r Mu seumsbetreuung und der Museumskomm ission der Regio herausgegebene Karte 
.. Kunst und Kultur. Mu seen im Dreiltindereck" (Deutschland . Frankreich. Schweiz) vcrwcisen. Dabci 
handelt es si ch um eine detaillierte Reisekane. auf der die Mu seumsstandorte mi t Symbolen. die den 
Museumstyp charakterisieren, mark iert sind . Dazu gibt es ein Beiheft. in dem die wiehtigsten 
Informationen zu Adressen und Offnungszeitcn der Htiuscr vermerkt s ind. Damit lassen s ieh wirkl ich 
Ausnuge zu Mu seen planen und durchflihren. Man kann auch auf den FUhrer .. Museen in Hessen" der 
hessisehen Sparkasse nstiftung verweisen. der bei all en ihm anhaftenden Mange)n e ine handliche 
Darstellung der hessischen Mu seumslandsc haft geboten hat. 

In scinem kurzen Vorwon auBcrt der Vorsitzcnde des Hessischen Museu msverbands. Klaus 
Bechmann. die Ansicht. der Museumsboom der achtziger Jahre sei zum Stillstand gekommen. 
Betrachtet man das Phanomen re in numerisch. so kann man eigentlich nur sagen : Zum Gluck! Mit der 
fast schon inflationaren Vennehrung der Museen konme weder die Zahl qualifi ziener und dauerhaft 
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engagiener Betreuer noch die fi nanzielle Ausstanung Schrin hahen. Ganz abgesehen davon. daB sich 
auch die Zahl der museal prascnlierbaren Objekte nieht beliebig vennehrcn Ialk was in der Diskus
sion leider meist libersehen wird. Allerdi ngs mi.iBlen dem neuen Band .. Museen in Hessen" inzwi
sehen bereils wieder einige jungsl eroffnele Museen zugefLigt werden. AuGerdem bestehen Planungen 
fLi r weitere Ausstcllungsgebaude. zu meisl im allerkleinste n Rahmen. DaB solchcrmaBen gegriindele 
Ei nrichlungen natiirlich auf Daucr mil gcradezu lachcrl ichc n fi nanziellen Mittel n wrechtkommen 
mussen und der Schrin von anzuerkenncnder. fundierter ehrenumll icher Arbe il hin zur schl ichten 
Ausbeutu ng des freiwill igen Engagements ei nzelner Burger durch politische Krafte slel lenweise 
vie lleiclH be reils vollzogen wurde. muB im Einze lfa ll ge nau bcobaehtet wcrdcn. 

Flir den Muscumsverb'lI1d ste llt sich. gerade weil .. Museen in Hessen" auch eine Besla ndsaufnah
me ist. di e Frage. ob er di ese mog licherwe ise gel1ihrliehe Ent wieklung unlerstil tzen will - falls dies 
mi! de r Neuaunage des Handbuehs ni cht bereits geschehen ist. Selbst kl einsle Sanunl ungen nennen 
sii.:h Muse um und wcrden in "Museen in Hessen" aufgenommen, obwohl m:lI1 teil weise durchaus in 
Frage sIC lien dare ob .llle wi rkli ch die Grundanforderu ngen der Muscumsarbcit (Sammc ln - Bewah
ren - Forsc hen - Ausstcllen - Bi lden) erfLi Il cn. Eine Ausstellung :llleine ist noch langc kei n Museum. 
Man kann nicht auf der eincn Seitc die Vennehrung def Mu !>Cen cingrenzcn wollen und auf ci nc 
quali tiit volle Arbcil drangen. wie dies im Vorwort des Bandes ausdrliekl ich belont wird . andererseits 
aber auch die allerklei nste Sammlung. die sich "Museum" nennt . in der gleichen Weisc bcrlicksichti
gen , wie die Hauscr. an denen wirkl ich gute Arbeit erbracht wird und die sehenswene Ausstell ungen 
habcn. Hier ware ein Ansalz. die nachste Ausgabe van .. Museen in Hessen". die cs hoffcntlich wieder 
gebcn wird, zu straffen. 

Unabhangig von der Kri tik am Detail: .. Musecn in Hessen" ist ei ne Insti tution . ein unvcrzichtbares 
Hilfsmiuel fur alle. dic sich fli r Museen interessieren oder mit und in Museen in Hessen arbeiten. 

Mic/m Ro!Jrillg 

Varia 

Sie g. Ulrich: Aufstieg und Niedergang des Marburger Neuka nli ani smus: Die Geschichte einer 
ph ilosoph ischcn Schulgemeinschafl. Wi.i rLburg: Kon igshausen und Neumann 1994. 582 S .. 98.- OM. 
(Studicn und Matcria lien zum Neukantianismus. Bd. 4). 

Die Materialismuskrilik des Marburger Professors Fr. A. Lange in den 70er Jahren des 19. 
Jahrhu nderts leilete eine Ri.ickkehr zu Kant ein , dic bis in die Zci t um den Ersten Weltkrieg das 
Philosophieren '1Il der Universilat Marburg pragle und der Philosophischen Fakultiit dieser zu\'or eher 
unbcdeutenden Hochschule zu Weltru hm verhalf (S. 190). Den Miin ncrn . die diese Leistung \'011-
brachten. selzt Ulrich Sicg mit sei ner Arbei l zur Geschichte der .. Schulgcmei nschaft" der Marbu rger 
Neukant ianer ein wi.irdiges Denkmal. Dies ist in sich bcreits cin Positivum angesichts der Tatsache. 
daB die neukant ianische Philosophic nach ihrem Niedergang zu Beginn dicscs Jahrhu nderts bis in die 
60cr Jahre hincin wen ig Beaeht ung fand: erst zaghafte AnstoBc aus Frankreich und den USA brachten 
die Forschu ng zu dieser Denkrichtung auf den Weg. Die Ph ilosophie als solche spiell zwar in der 
vorl iegenden Arbeit. dic sich als .. dezidicrt hi storisch" (S. 18) versteht. eine untergeordnete Rolle. 
Dennoch sorgcn exaktes Rcsli mieren und Interpretiercn der Schriften der bchandeltcn Hochschulleh
rer fU r erhellendc Ei nblickc in den ph ilosophischen Diskurs des spaten 19. ulld beginnenden 20. 
Jahrhunderts. 

Eine der Stti rkcn der Arbci t Siegs ist die Ein bindung des NcukantillniSnlus in seinc Zc it. in die 
politischcn lL nd gesell sc haftlichcn Rea litatcn des Kai serrcichs. als dessen .,typi sche Philosophic" 
(S. 19) der Autor die .,Marburger Schulc" c inord nel. Es gclingt dcm Verfasser. eine deutliche 
Parallcliliit l wischen wi ssensc haftlicher und politischer Enl wicklung hcwuszuarbeiten. Darliber
hinaus verl icrt er nie die Zusammenhange zwischen dem Schick sal diescr philosophischen Schul-
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gemeinschaft und der Geschichtc der Un iversitiit Marburg aus den Augen. Sieg leistet dies auf def 
Basis sorgfliltigcr. penibel genaucr und gleichzcitig ei nsichtig verstehcnder Auswcrtung einer Viel
zahl von Quellen (was zu eillem ulllfangreichen und dadurch fUr den an Weiterarbeit Intcressierten 
hilfreichen Quellen- und Literaturverl.eiehnis und Quellenanhang fUhrt) . Die Arbeit zeigt we1chen 
Stel lenwert die wissenschaftl ichc Lcistung und die Lehnatigke it der zcntralen Gestalten der Gruppe 
(Herm;]nn Cohen. Paul Natorp. Ernst Cassircr. der frohe Nieolai Hanmann und - fUr kurze Zc it -
aueh Heidegger) einnahmen. we1chen H6rerkreis sic anzogen und welch gcographi seh und zeitl ieh 
wci treichendc Wirkung sic ausUbtcn. Die Namen cin iger H6rer. von Ortega y Gasset. Boris Paster
nak. Philipp Scheidemann . Ernsl Reuter bi s hin zu Hannah Arendt . H.-G. Gadamer und Karl L6with . 
belegen diese Fcststellung. Dcr Gefahr reinen Kompilierens. die in der Auswertung einer so ungeheu
ren Zahl von Quellen liegt. entgeht Sieg dadurch. daB er ,lUch der menschliehen Seite. ein schlieBlieh 
der Sehwaehen. der beleiligten Hochschul lehrer breilen Raulll gib!. ebenso wie den Inlrigen. Querc
Jen. Siegen und Niederlagen. die das Uni versitiitsleben des behandelten Zcitraums vor den Augcn dt";s 
l....esers lebendig werden lassen . 

Ei n Hauplslrang der Arbeil beschiifligt sieh mil dern .. spezifiseh jUdisehen Antei I an der Geschichte 
des Marburgcr Nellkantianislllus·· (S . 2 I): Ul rich Sieg enl wirft nkht nur cine fundie rte Darste llung 
de r Religionsphilosoph ie Cohens: er informiert auch e inge hend i.iber die jUdische !-bl lU ng w m 
Deutschtum einersei ls lInd das Wirken und die Methoden des Anlisc llli lisnlus gegcn Ende des 19. 
Jahrhllnderts andererseits. In diesem ZlIsammenhang sind frohe Wurle ln spiileren Unhei b nichl ZlI 

Ubersehen. 
Dem aufmcrksamen Leser fallen Parallelen ZlI gesellschaft lichen. (kultur-)polilischen und univer

sitiiren Aspekten der Gegenwart auf. oh ne daB Sieg ausdrUcklich au f sic hinweist: AusHindcrfeind
lichkeit (um die Jahrh undertwcnde). Versll.:he ideologi scher EinnuBnahme auf Bildung und Wissen
schaft. "Vergreisllng des Lehrkorpers·· (S. 43). Besetwngspolitik von LehrslUhlen lInd unwiirdige 
Tendenze n in der wi sscnschaft lichcn Ausein:mdersctzung dort. wo dicse nieht mit Sachargumenten. 
sondern pcrs6nlicher Polemik mit dem Ziel der Selbsldarstellung auf Koslen der Angcgriffenen 
ge fUhn wird . 

All di es bew:Htigt Sieg in ci ner Spraehe. die der S;lchc gerechl wird und glcichzeitig das Buch gut 
lesbar mucht : c ine Dissertation . dic ci nen wertvollcn und erfreulichell Bcitrag zu r Philosoph ie
geschichte. der all gemeinen Geschichte lInd der Gesc hichle der Univcrsitiit Marburg le iSlet. 

Llldwig Hochg('sch welUler 

Bu s . Erhard: An unsere MitbU rger. 125 Jahre Rotes Kreuz in Stadt und Landkreis Hanau J869-
1994. Hrsg.: Deu tsc hc Rotes Krcuz Kreisverband Banau e. v.. Hanau 1994. 168 S. 

In 10 Kapiteln beschreibt der Autor aus AnlaB des I 25jiihrigen Beslchens die Geschichte dcs ROIen 
Kreuzes in def Region Hanau. wofLi r er sorgfjltig vielc Informationen aus verschiedenen Qucllcn 
(Zei lUngsbcrichle. Festschriften. interne Unterlagen. Zeitzellgenberichte) zusammengetragen hat. In 
den erslcn neun Kapiteln werden Ent wicklungen und wichtige Ereignisse chronologisch gcordnet in 
gesc hichllich relevanten Zeitabsc hnitten dargestellt : dic erslen AnHinge al s mildtiiliger Vcrein . getra
gen von gese llschaftlich und polilisch bedeutsamen Personen: die Einbeziehllng von .. Sanitatskolon
nen" in die Planungen der Regierenden wegen der erfolgreichen HilfeleislUngen im Kricg I 870n I: 
die zu nehmende Mi lilari sierung des Roten Krellzes in der Wilhelminischen Zcil: def intensive 
Einsatz des Roten Kreuzes im I. Wehkricg. auch unter Bezugnahme auf .. patriotische Gesinnllng··: 
ei ne kriti sehe Phase ab 191 8. sowohl durch den allgemeinen matericllen Mangel in Dcutschland als 
auch durch Erkennen der eigencn Rolle :lIs kriegslInterstUtzcnd: die nachfolgende Entmi I itarisierung. 
Obernahme viella ltiger Aufgaben in medizinischen und karitati ve n Bereichen: ab 1933 di e zcnt ral 
gesteuerte Vereinnahmung des Roten Kreuzes. Besetzu ng der wichtigen Positionen durch die Nat io
naIsozial islcn oh ne erkennbare Widerstande. wobci das Rote Krcu z z. T. als eine Art Refugium 
gesehen wurde vor der Milgliedschafl in NS- Verbiinden: im 2. Weltkrieg die enonne Mobil isierung 
des Roten Krcuzcs, das fest in die Pliine des Regimes einbezogen war (die AlIfgaben wurden nur von 
der Politik bcstimmt. das Intemationale ROle Krcuz halte keine Moglichkei !. fUr KZ-Insassen liil ig zu 
werden): ab \945 nach der Entnazifi zierung di c zus;it zlichen Aufgabcn dllrch Fllichtl ings- und 
VertriebenenSlr6me sowie Suchdienste: Neuaufbau mil inhalll icher Erweiterung im sozialarbeite
rischen Bereich unter Beibehaltung der bisherigen AlIfgabcn. 
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In all dicsc n Kapitcln wird dcr Zusammenhang dcr lokalen und rcgionalen Verandcrungcn des 
Roten Krcu zes mit den politischcn und wirtsc haftlichcn Entwicklungcn und TcndCllzen irn nationalen 
und regionalcn Bereich verdeutlichl. Gerade auf den M iBbrauch der Organisation durch die .. Machti
gcn" im Bedarfs-( Kriegs-)fall wird wiederholt kriti sch hingewiesen. Abcr auch die Lok:llgeschichte 
komml nichl zu kurt.: - de lai ll icn e Darste llungcn z. B. von Spendenlistcn. von wichtigcn Pcrsonen 
und deren Akt iviWten. von verschi cdenen Ein siitzc n wahrcnd der Kricgc lassen das Engagement der 
Akt ivcll unJ der Bevolkerullg. :lbcr auch die Grcucl cloes Kricges dcu llich werden. Zeilzeugen
berichte. in denen di e konkrctc Arbeit cbcnso bcschricbcn wird wic dic A nforderu ngcn, die vor a llem 
im Kricg an dic oft junge n Mcnschen geste1it werden, runden das Buch ab. 

In dieser JubiHiumsschrift hat der AUlOr die Abhangig keit lokale r Entwicklungen von der ,.groBen 
Po litik" vcrdeutlicht. dabei aber die BedeulUng der e inzelnen Akti ven und deren Engagemcnt. de r 
passive n Mitg lieder und der (spendcnden) Bevolkerung fOr dcn Erfo lg der Arbeit vor Ort besonders 
herausgeste llt . Durchgangig ist der Appell crkcnnbar. sich breitgefli cherten humanitiiren Zie len zu 
widmcn, sich jedoch zu ve rwe igc rn bei der Verci nnahnmng flir dic Inte ressen der ,.Miichti gcn". 
Gerade di e Mischung aus Ubcrblick und Details. au s Engagement und Infragestellen macht den Rei z 
dieses Buchcs aus. Kerke SUlIIek 

.. Nur Mut. nur Geduld·· . Eine Operation im Fuld aer Hospi tal im J:lhre 1835. Hrsg. von Stefan 
Arend. Fu lda 1994.48 S. (Sondcrhcfl Nr. 2. Wohnstift Med iana aktllc l1. Sonderhe fte). 

Ein j unger Lehrcr un terzog sich 1835 im FlIldacr Hospita l e iner Obcrschenkeloperation . wie zu der 
Zeit ublich ohne Bctiillbll ng. ohne Wunddes infektion. 30 Jahre spii te r bcrichte te er in ei nem Tagcbuch 
- genau . aber aus de m zeitlichen Abstand rec ht e motions los - von der Operation und dem langwicri 
gen (mehrmonati gen) HeilungsprozeB. wahrend dem sogar c ine Amputat ion drohtc . Ocr Bericht 
wurde jetzt - mil Erliiute rungen und Anmerkungen zum U mfeld ve rsehen - al s Sonderhcft he rau sge
geben . Ein interessantes Zci tze ugnis, aufgrund der lIngcschonten Darstc llllng med izin isc her Detai ls 
jedoch wohl nichts flir sehr sensible Gemi.ilcr. Kerke S/al/ek 

Beitriige zur Geschichte anderer Bundeslander 

PI anc k . Diete r. Braasch. 0110. u. a .: Untcri rdisc hcs Badc lI-WOrllemberg. 250000 Jahre Gcschichte 
und Archiio logie im Luftbild . Stuttgart: Thc iss- Verl:1g 1994.256 S .. 130Tex tabb. und 76 Farbtafc lll. 
geb .. OM 128.- (ISBN 3-8062-0497-7) . 

Archiiologie hat Konj unklUr. Wiihrcnd einer Zei t des Aufschwungs von .. Geschichte" (i n Schllle. 
Museum. als privates Inte ressensgebiet lI.a .) befallt skh diese Wissenschafl zugle ich mit den iiltesten 
mellschlichen Zeugni ssen und bcd ient sich dabei ill A ufspUrung. Erfassung. Bcrgllng. Konserv ie rung. 
AlI swertung und lI ichl zuletzt Prasentalion a llemCllesler Tcchnik. Sich mlt Archaologic zu befassen. 
bedellte l selbsl in kleinsten geograph ischen oder inhaltlich-themat ischen Raumen im mer ncucr 
Entdeckungen oder im mer groBeren Wissens gew iB se in zu konnen. Eincn .. cnormen Zugewinl1 an 
Erkcnntn isscn" vcncichnct demgemiiB der Priisidcnl des Landesdenkmalamts Baden -WUrttemberg. 
Prof. Dr. Dieter Planck. a ls Ergebnis des konzentrie rtcn Einsatzes der archaologischen Auswertung 
von Luftbi ldcm wiihrend der letzlen anderthal b Jahrlehnte. in e lwas jU ngercr Zci t e rganzl durch 
geomagneli sche Messllllg und Erdradar. 

Oer hie r angezeigtc Band ist in zwci Tei Ic gegliedcrt, die allf engste Verbi ndu ng und wechselseit ige 
Er1iiuterung angclcgt sind. Zuniichst wird in vier Schrillen (mil ei ncr vorangestellten EinfOhru ng in 
die Geschic hte der Archiiologic in di esem Bundcsland) in deullich rcgionale Schwerpunkte sctzender. 
Ihematischcr Gl iederung .. Von der Steinzeit Zll r Bronzezeir' Uber .. Die Kelten" und .. Die rom ische 
EJX>Che·· zum .. Minclaher" d ie Siedlungs- und Kulturgeschichte textlich und durch zahlreiche 
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schwarz-weiBe Abbildungen vorgestelll. Diesem. wenn man SO will. .. Textleil" folgt der Tafehei l mit 
h&hst interessanten Luftbildern . der identische Schwerpunkte setz!. Alle (rechtsscitig stehenden) 
Farbtafcln - in versch iedencn Techniken und mit vcrschiedencn Hilfsmitteln w verschiedenen 
J:lhreszeitcn aufgenommen - werdcn auf der gegenuberl iegenden Seite ausfiihrlich erliiutcrt und -
sowei t notig - durch Skizzcn (Sch-Hil fen) interpreticrt . Wei tcrfiihrende Literatu r wr abgcbi ldeten 
Fundste lle wi rd genannt. Diesc Abbildu ngen sind in ihrcr uberwiegenden Zah l aul.\erordcntlich 
ei ndrucksvol le Beweise fUr den N utzen der Luftbildarchiiologie. Hicr findet sich aber :lllch ei nc Reihe 
Problemf.'i lle - nur fUr den Nicht-Badcn-WUntembergcr ? -. denn zum Beispiel die Einbindung des 
gut oberirdisch sichtbarco jUdischen Friedhofs voo Eichtcrsheim oder von Baudcn kmiilcrn des 
M ittelalters und der friihcn Neuzei t auf eigenen Farbtafe ln ist nieht verstiindlich. Neue arehiiologische 
Erkenntnisse sind und waren aus diesen Abbi ldu ngen kaum zu entneh men: hier h:u woh l das 
dankbare Gefiihl fiir .. unsa 5(:hons Uindlc" die Bildausw.lhl bestim mt. 

Ein wirklich vielseitigcr. spannender Band in gekannter. bekannter und zu Rccht gertihmter 
Theiss-Qualitat . 

He/mul Bllrmeister 

Ne uB . Erich: Besiedlungsgeschichte des Saalkreiscs und des Mansfelder Landes VOIl der 
Volkerwanderungszeit bis zum Ende des 18. Jahrh uoderts. Hrg. von der Historischen Kommission 
der Slichsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Bearb. von Eli sabeth SchwurI.:e-NeuB. 
Verlag : Herman n Boh laus Nachfolgl!r. Wcimar 1995.4405 .. 44 Abb. i. T 

Bei der vorliegendcn Vcroffcntlichung handclt es sich um cin van Elisabcth Schwarze-Neu8 
bearbei tetcs Manuskript ihres Vaters Erich NeuB. Das um fasscnde Werk des inzwisc hcn vcrstorbcncn 
Verfassers steht in engcm Zusanunenhang mit den 1969 und 197 1 erschienenen WUstungskunden der 
Stadt Halle. des Saalkrciscs und der beiden Mansfe lder Kreise. fiihrt aber im Bereich der 
Besiedlungsgeschichle uber die dort vermittellen Erkenntnisse hi naus. Der hier betrachtete Raum 
liegt an der Schnittstelle zwischen der Gennania germanica und der Germania slav ica und IiiBt den 
Vorrang der west-ostl ichen politischen Entwick lungstendcnz vor der stid-nordlichen in der deutschen 
Geschichte erkennen. Scinc politischc Gestaltung geht auf frUhe terri toriale Konzeptioncn zuriick und 
macht ihn zu m Objekl der groBen Reichspolitik und des tcrritorialen Machtstrcbcns des spatercn 
Landesftirslent u ms. 

Zunachsl werden die naturriiumlichen Grundlagen der Besied lung dargestellt. die :lU f der frtih
gesc hicht lichen Waldverbrc itung und dem Verlauf der Gewiisser beruhen. Dam il stehen die hiiuligen 
Flurnamen auf .. holl" und Ortsnamen auf .,rode" ... hagen" und .. hain" in unmittelbarern Zusammen
hang. Danach wi rd der Vcrlauf der Bes iedlung nachgezcichnet. wobei zunachst die vor- und frUh
geschiehtliche Besiedlung bi s zum Untergang des Th uringerreichs behandelt wi rd. Im Gegcnsatz zur 
mittcldeutsc hen Offenlandschaft. die durch den Verlauf der S:lale und ihrer NebennUsse bestimmt 
w:lr. wics die Waldlandsclwft nur eine schwache Besiedlung auf. Kern des Hermund urcnreiches war 
die Landschaft zwischen Harz und Mulde und zwischcn Unstrut. Wipper und Fuhnc. der bis zu m 
Untergang dieses Stammes im 6. Jahrhundert weitgehend konstant bl ieb. Die lillesten Siedlungen si nd 
mi l dem Grundwort .. sledt'· gcbildet wardcn. Sie lagen alle im waldfreien Offen laod und entwickelten 
sich hiiufig zu Marktnccken oder Stiidten. Siedlungen mit der Endu ng . .Icbcn" sind gleichfalls 
vcrhaltn ismaBig friih nachweisbar. Sie kommen aJlcrdings nicht so hiiufig vor wic in der Magdebur
ger Borde oder in der Gegcnd zwischen Harz und Th liringer Wald. 

Die Anfange der Frankcnherrschaft zwischen Hart. und Saale unler missionsgeschicht Jichen 
Gesichtspunklen lassen sich bcsser greifen als die friiherc Zeit. we il fUr das hier betrachtete Gebiet 
politische und kirchlich-missionariS\:he Nachrichten zeit lich fast zusammentreffen und uos einen 
festen Standpunkt zur Urnsdl:lu gebcn. HervorLuheben ist. daB die Missionierung und Christia
nisierung von den KlOstern Fulda und Hersfeld in Angriff genom men worden sind. ein ProzeB. der 
von einer stiirkeren fr'..in ki sc hen Durchsiedlung des Landes wcsllieh der mittleren Saale und nordlich 
der unteren Unstrut beglcitet wu rde. Eine wichtigc QueUe fUr die Besiedlungsgeschichtc ist eine 
Hersfe lder Urk unde vom 21. Oktober 777. deren Angabcn durc h das am Ende des 9. Jahrhunderts 
vcrfaBte Hcrsfelder Zehnt verze ichni s erweilen werden. 

Wciterc Gegcnstiinde der Betrachtullg sind der Landesausbau westlich der Saa le scit der Karol in 
gcrze it - Anhahspunktc bictcn die im konigl ichcn Besitz beli ndlichen Burgen mit ihrem Umlund - . 
die Sozialstruktur und Besit zverhiiltni sse in den fuldaischcn Orten Orner und Rodenwe lle. slawische 
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Sicd lungen westlich der Saalc • sic kamen erst oach dcm 8. Jahrhundcrt ZU lU Sl ill st:lnd. wobei van 
einer aggressiven slawischen Landnahme nicht die Rede se in kann . und die intensivc slawi sche 
Besied lung ostlich der Saale. die in Onsnamcn nur ,.il z", .. wile und "schlilC bis hcutc sichtbar ist. 
AufschluBreich ist die Feslslcllung. daB die Bcsicd lung des Saalkrc i ~es ci ne der letztcn Etappen des 
s lawischcn Vordringens oach Weslen gewescn isl. Die haufigslc slaw ische ooer vielmchr sorbi sche 
Sied lungsfo rm war das Runddorf in Gestalt des Platzdorfes. 

In eincm cigenen Kapitel wcrden die Wustungs- und Verooungsprozesse sowie der Wicdcrautbau 
vorn J 4. bis zu m 18. Jahrhundert behandch . Ursac hen des Wiistwcrdens van Orten waren Klima
verschlechterung. Seuche n. vor allem der .. Schwarze To<1"". Teuerung und kriegerische Ercign isse. 
Daneben vollzog s ich der WtislUngsprozeB of! ulllllc rklich wahrcnd eines Hingcren Zc itrau mcs. ohnc 
daB dabc i bcMinllllte Faktoren crkennbar waren. Bcsonders intell siv verl icf der VerooungsprozeB im 
Drei Bigjiihrigcn Krieg. in dCIll vor allem unbefestigte One hiiufig geplU llden oder niedergebranm 
wurde n. Im folgendcn werden vicle Info rmationen tiber di e friderizianische Kolonis:uion il11 Saal
kreis und in der Grafschaft Mansfe ld \'erm itte lt. 

Ausftihru ngen tibcr das historisc he StraBen - und Weg.enelz als siedlllngsgcschichl lichen FaklOr. die 
Burggtilcr. Satte lhofe und Rittergtiter. Miirkte. Flccken und Sied lungcn und tibcr das biiucrl iche 
Gehofl schl ieBen die Untcrsuchung ab. die unserc Kennlnisse tiber d ie Besiedlung des Saalkreises 
und des Man sfelder Landes bedeutend erwei tern . Von besonderem Wert ~ i nd die zah lrcichcn Tabellcn 
von Orts- lInd Personennamen. die die deutsche und slawi sc he Besied lung dicser Landsr.: haft transpa
rcnt machcn. 

Sle/(l 11 H arlll/(/I//l 

G6r1it z und sei ne Umgebu ng. Ergebni sse der landeskundli r.: hen Bcstandsaufnahme im Rau m 
G6rli tz und Ostrit z. Hrsg. von Werlle r Schmidt im Auf!rag des Ill sti lUlS fUr Landerku nde Leipzig. 
Weimar: Verlag Hermann Bijhlau s Nachfolger 1994. 272 S .. 83 Abb .. I Faltkarte 1. Anh . (Wcrle 
deuIscher Hcimat. Bd. 54). 

Dieser Band fUhn die landeskundl iche Inve ntaris:uion tibcr e in Gcbicl Oslsachscns fort . Nach der 
naturriiumlichcn Bctrachtung der oSllichen Oberl :Hlsi lz wird kurz die Gcsch il' hte dicser Reg ion bi s 
1945 skizzicrt . Die vcrmullich in lIer e rslen Hiilfte des 6 . Jahrhundcrts e rfolgte Landnahmc durch 
s law ische Stiimrne hat bis in di e Gegenwart ihrc Spu ren in der sorbischen Spradlc und Kultur 
hin lerlassen. M itlclpunkl des Raumes iSI bis heule das erslrnals 107 1 erwiihnle Gorl itz, das von seiner 
polnisc hen Schwestcrsladl Zgorle lec durch d ie Nei6c getrennl isl. Se il 1989190 liegt G6rlitz an der 
ostl ichen Grenze der BlIndcsrepublik Deutschland und der Europiiischen Union. was zwar versc hie
de ne Funktionen der Stadl aufwerte t. aber auch Probleme beim StraBendurchgangsverkehr und bcim 
Handelmit si ch bring!. 

1 rn fo lgelllJen werden wichligc In forrnationcn iiber d ie von der s lawischen Kultur gepriigtc lInd von 
deutschen Sicd lern veriinderte dorfi iche Bau wcise der Oberlau sitz vermitte lt. Besonders hervorgeho
ben werden d ie aus der DDR-Zci t hcrrtihrenden Umwe ltbelas tungen. die nur allmah lich abgebaut 
werden konnen. 1111 Haupllcil des Buches werden natur- und kulturgeographisch relevante Objekle 
wie Stiidte. DOrfer. Berge und Gewiisser beschriebcn. wobe i die kreisfrc ie Stadt Gorlilz rnil ihren 
Sladlle ilen Biesnilz. Rau sc hwalde und Weinhiibc l im Mi llel punkl stchl. Der Lescr erflihrt manches 
Wissenswcrle Uber d ie baul iche Entwick lung der von zahlreichen Tiirmcn um siiumten Altstadt. wobci 
der Reichenbacher Turm den markantesten Tei l der ehcmal igen Stadtbcfcsligu ng darstellt . Mit dern 
Unter- und Obcrmarkt. der PcterslraBe und Pelerskirche geriit der Kern der Gi)rli lzer Al lsladt in das 
Blickfcld des Lcsers. Durch die BctrJ.chtung wichtiger PersOnlichkei ten. die in G6rli tz wirktcn . z. 8 . 
des Baroc kdichters l akob Boh mc. und der Kunst- und Wissensc haftssammlungen wi rd das kulturellc 
Lebcn der SI;,dl. die in frii herell hhrhunderten e in BindegJied zwischcn Ost und Wesl w:lr. transpa
rent gemachl. Angaben tibcr di e Giirlitzcr Swdlslruklu r lI nd die industrie lle lInd riiu mliche Entwick
lu ng nar.:h 1945 und vor allem nach 1989 schlieBen dcn Band ab. dcr durch zahl rciche Tabellcn. die 
u. a. tiber die Ein wohnerzahlen vom 16. bis 20. l ahrhundcrt und die hi slOrischen Daten der Stiidle und 
Gemeinden der oSll ichen Oberl ausilz AufschluB gcbc n. sinnvoll ergiinzl wird . 

SlefulI I/arllllllllll 
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Milleilun ge n des Vereins flir die Geschichte und Altenumskunde von Erfu rt . 56. Hefl. Neue 
Folge. Hert 3. Weimar: Bohlau 1995. (ISBN 3-7400-0969- 1). 28.- OM. 

Der nach der .. Wende" wiederbcgriindete Verc in fli r die Geschichte und AlIertumskunde von Erfurt 
knilpft mi t der Neuen Folge seiner Milteilllnge'l an die Tradition dieser Zeilschrifl an. die von 1863 
bis 1940 hemusgegebcn wurde. Die Publikation des Beitrags von Ludger Meier OFM (t 196 1) war 
bereits vorbereitet fii r die Mitleiltmgen des Jahres 194 1, di e wegen des Kri eges nichl mehr ersche inen 
konnten. Bei umfangreichen Bibliothekssludien im Auftrag seines Ordens fand Meier .. Hand
schriftennot izen zum Erfurter Geisteslebcn im Mittela ller", die hi er z. T. erstmal s pub liziert werden. 

Die von Erfurter Geleh rten von 1754 bis 1758 herausgegebenen Eifllrtischell Gelehrlen Nach
ric/uell enthielten 17 Mitteilungen aus Polen. Michael Schippan prascntiert diese Nachrichten und 
erklan sie mil der Aklivitat des Korrespondenten Lorcnz Mitzler. Rudolf Benl veroffentlicht .. Unbe
kannte Dokumente zur Wiederhe rstellung der Zitadclle auf dem Erfurter Pelersbcrg im Jahre 1813". 
die auf eine Anweisung Napoleons nac h dessen Riickkehr aus RuBland zuruckgehen. 

Nach dem Sturz der Fiirsten schlossen sich di e thii ri ngischen Staaten (auBer Coburg) 1920 zum 
Land Thiiringen zusammen. AuBerhalb dieses Zusammenschlusses verblieb der preuBische Regie
rungsbczirk Erfurt . Ulrich Hussong schi ldert unterschiedliche Nellordnungsplane. die u. a. eine 
Eingliederung diescs Regierungsbczirks ( .. GroBthiiringen") oder den AnschluB des ganzcn undes an 
PreuBen vorsahen . 

.. Ocr Erfurter Lutherverein - ein ku hurpoliti sc hes Alibi im Drillen Reich" - wurde 1939 zur pncgc 
der Lutherstatten in der St:ldt gegrilndel. Ocr damalige Vorsi lzende Hans Tii mmler skizziert die 
Tiit igkei t des Vereins. der nur bis 1945 bcstand. 

Von bcsonderem Interesse sind zwci Bei trage. die die Erfurter Entwicklungen - u. a. durch 
zahlreiche Verweise auf andere Stiidte - in die al1gemeine Geschichte einordnen. Wi lfried Ehbrecht 
schreibt .Zum Ringen um biirgergemeindl iche Prinzipien in Erfun um 1300". und Stefan Oehmig 
infonniert unler der Obcrschrift .. Bettler und Dirnen. Sodomiter und Juden" iibcr Randgruppen lInd 
Minderheiten in Erfurt im Spiitrn itte laiter und in der frti hen Neuzeil. 

Der Band wird abgerundet durch Rezensionen. eine Erfurt-Bibliographie. Vereinsmitteilungen und 
eine Stadtchronik zum Jahr 1994. Eberlwrd Me}' 

Burge r und Liibbenau e r Sp reewald. Ergebni sse der landeskulldlichen Bestandsaufnahme in 
den Gebieten von Burg lInd LUbbenau. Hrsg. von Luise Grundrnann im Auftrag des Insti tu ts flir 
Uinderkunde Leipzig. Zweite. neubcarbcitete Auflage. erarbci tet unter Leitung von Hei nz- Dieter 
Krallsch. Weimar: Verlag Hennann Boh laus Nachfolger 1994.265 S .. 89 Abb .. 1 Faltkarte i. Anh. 
(Werte deutscher Heimal. Bd. 55). 

Im Mittelpunkt der in 2. Aun age vorliegenden Veroffentlichung steht der Obcrspreewald rnit 
Te ilen des Zaucher und Slrau pitzer sowie des Burger und Lilbbenauer Spreewaldes. Zuniichst werden 
die geologischen und kli matischen Gegebcnheiten und die Pl1anzen- und Tierwe[t diescr Region kurz 
skizziert. deren Ursprtinglichkeit wegen zahlreicher MaBnahmen der Wasser-. Land- und Forstwirt
schaft. des Tourismus und der Industrie nur in bcgrenzten Gebieten erhalten blieb. Erst in der 
jiingerbronzezei tlichen Lausilzer Kultur laBt sich ei ne intensivere Besiedlung dieses Raurnes nach
weisen. in dcm sich im frtihen Millelalter niedersorbische Slam me niederl ieBen. Sie wurden itn 10. 
Jahrhundert mit der deutschen Ostexpans ion konfronti ert. die zwar zum Zuzug zahl reicher deutscher 
Siedler flihrte. aber den slawischen Charakter der donigen Bev61kerung kautll wesentlich veranderte. 
Noch im 18. Jahrhu ndert wurden Kolonislen aus deulschsprachigen Landschaften von den Sorbcn 
assimiliert . was jcdoch nichts daran anderte. daB sich in den letzten 300 Jahren das Deulsche als 
Amtssprache in Verwaltung. Gerichtswesen. Volksbildu ng und im ki rchlichen Lebcn durchsetzte. 
Hellte wird die Wirtschaftsstruktur des Uibbenauer und Burger Spreewaldes hauptsach lich durch 
Landwirtsc hafl. Erholung und Touristik sowie in den Randgebicten durch Koh le- und Energiewirt
schaft bestimml. lm Mai 199[ wurde das "Biospharenreserval Spreewald" in die liSle der UNESCO 
aufgenommen. 
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Es folgen die Darslcllungcn deT Sicdlungen und ihrer Gemarkungen. wobei die zcntrale BedeulUng 
der Studt Ltibbenau berticksichtigl wird. Sic entwickelte sich zuniichsl im Schutze deT 130 I erstmal s 
erwjhnten .. Blirg'· als Vorburgsiedlung und erhielt im 15. Jahrhundcrt Stadtrechl. Uibbc nau konnte 
illl Lau fe deT Zei l nu r cng begrenzte Rechte erwerhen, wofijr di e polilischc und winschuflliche 
Abhiingigkeil von der die Gru ndherrschaft ausi..ibendcn Familie Lynar veranlwonlich war. IhT 5chl o13 
ist neben deT Pfarrkirche St. Nikolai dus bedeutendSIC Baudenkm al der Stadt. In den Lilbbenaucr 
Swducilen Stenncwitz. Lchdc und Stonor hat 5ich dus Sorbische lunge. Will Teil bis hcute. erhalten. 
Das gilt auch fUr vielc andere Dorfer imjetzt zum Land Brandcnburg gehorenden Kreis Calau. Einige 
von ihnen ftihren heute offiziell zwei Namen . den deutschen und den sorbischen. wic Stradow/ 
Tsadow und NaundorflNjabozkojce. Zahlreiche Tabcllen schlie6e n den Band ab. wobci die Ubcrsichl 
Uber die sozialokonom ische Gliederu ng der BevOl kerung im 18. und 19. l ahrhunderl besonders 
aufsch luBreich ist. Steftm f!arw umll 

Heu berge r. Georg: Die ROlhschilds. eine Europaische Familie. Begleitbuch und Essayb:md anHiB~ 
lic h der Ausstellung .. Die Rothschilds - eine Europiiischc Famil ic" im jiidischen Mu seum dcr Stadt 
Frankfurt am Main 1995. 

Im jildischen Museum. dcm ehemaligen Fami lienbesilZ def Rothschi lds in FrJnkfurt. fa nd in 
diese m lahr die Ausslellung .. Die Rothsch ilds - eine Europaische Famil ie" Slall . Zu dieser Ausste l
lung erschien ein zweibiindiges Werk. ein Beg leitbuch und cin Essayband. unlcr gleichlautendem 
Tilc l. AnlaB der Ausstellung waren der 1200. Geburtstag der Stadt Frankfurt und l.ugleich der 250. 
Gcburt stag von Meyer Amschel ROlhsc hild. dcs 1745 im Frankfurter Ghetto geborcnen Miinz
hiindlers. der den Grundstei n fUr den legendtiren Aufstieg der Familie Rothschild leglc. 

Der Ausstellungsband verfolgt die Geschichle der Familie ROlhschild von den erniedrigenden und 
cntbehrungsreichen Erfahrungen im Frankfurter Ghetto bis hin lOr Ausiibung eines unvergleich lichen 
Einflusses in ganz Europa. Er zeigt die Konsolidicrung und Aristokralisierung der Famil ie im 19. 
lahrhunden und reicht iibcr die propagandistische Diffamierung und Verfolgung durch die Nazis im 
20. lahrhu ndert bis hin zum Engagemenl der Famil ie in Israel. 

Das Besondere dieses Bandes liegt in der genauen Darstellu ng und Analyse der unbeschreibbar 
erfolgreichen europiiischcn Zusammenarbeil der ftinf Sohne von Meyer Amsc hel Rot hsch ild und 
ihres Aufstiegs bis in di e Spilze der eu ropaischen Gesellschaft. Der Reiz des Buches liegt daliiher 
hinaus auch in def dctailrcichen Beschreibung des sll Po;r vivre der Rothschilds bis hin lOr ersten 
unterirdi schen Kiiche zwecks Vermeidu ng von unangc nehmen Kochgeriichen im Wohnbereich. 

Die gesamte Darstellung hebt als wesentlich immer wieder die Verbindung von traditioncllcr 
jiidi scher Frommigkeit und aufgeschlossener weltl icher Bindung hervor. So wird die Farnilicn
geschichle zugleich zum spannenden Uberblick iiber die europaische Gesch ichtc des 18. und 19. 
lahrhundens aus j iidischer Perspektive. 

In dcm begleilenden Essayband werden unterschiedlichc Einzelfragen vertieft und zurn Teil auch 
widerspliichl ich diskuliert . Mich hat besonders Miriam ROlhschilds Aufsalz: .. Die stillen Teilhaber 
der ersten europaischen Gemcinschaft: Die Frauen" faszi niert. Dieser Aufsatz besticht vor allem 
durch die zahlreichen pcrsonlichen Erinnerungen der Autorin . die immer wieder ei nmcBen und das 
Bild lebendig werden lassen. 

Spanncnde Darstellungen und di e wundcrschone Aufmachung lassen die Kat:llogbande lOrn 
Lesevergniigen werden , auch wenn man die Ausslellung nicht gesehcn hat. 

Christitll1e Dirhmar 

* * * 

Ich danke Chrisline Swoboda-Ktirner und Winfried Mtilzke fUr haufige Korrekturhilfe. - Bu. 
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