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Ha I be k ann, Joachim J.: Die aheren Grafen von Sayn. Personen-, 
Verfassungs- und Besitzgeschichte eines rhei ni schen Grafengeschlechts 11 39-
1246/47. (VerOffentli chungen der Histori schen Kommi ssion fUr Nassau 61), 
Wiesbaden 1997,5 16 S .. zahlr. Abb. i. Text, I Faltkte. i. Anh. (ISBN 3-93022 1-
01-2). 

Die vorliegende Arbeit, eine Kolner Di ssertation von 1993, behandeh die 
Geschichte der aheren Grafen von Sayn, deren Vertreter seit 11 39 in dem auf 
der rechten Rheinseite gegenUber von Koblenz gelegenen Sayn urkundlich 
belegt sind und die mit dem Tod Graf Heinrichs Ill. zur Jahreswende 1246/47 
und dem Fehlen direkter erbberechtigter Nachkommen endet. Das Ubersicht
lich gegliederte und gut lesbare Buch beschreibt den Aufstieg des Hauses Sayn 
in nUT einem lahrhundert aus bescheidenen Anrangen zu einer der machtigsten 
Grafenfamilien des Nieder- und Mittelrheins. Am Beispiel del' Grafen von 
Sayn kann die verfassungsgeschichtliche Entwicklung im Rhe inland des 
Hochmitte lahers sichtbar gemacht werden, wobei die rechtliche Grundlage des 
grli flichen Standes und die beginnende Ausbildung von Territorien mit dem 
Verhahnis von Amt. Allod und Lehen sowie der Rolle von Vogteien zu be
leuchten sind. 

Weil die ersten Sayner Grafen anders als vergleichbare rheini sche Grafen
familien bisher nieht hinreichend monographi sch bearbeitet sind, kommt die 
hier anzuzeigende Untersuchung einem wichtigen Desiderat der Forschung 
nach. Dabei ist die Quellenlage alles andere als gUnstig, fehit doch e ine auf die 
Familie bezogene zei tgenossische Chroni stik . Die splirlichen Nachri chten des 
urn 1250 im Hausk loster der Familie verfaBten Translationsberichts und sp,ite
re Infonnationen aus der Pramonstratenserabtei Sayn von 1649 konnen di ese 
LUcke kaum schlieBen. Ahnlich schmal ist auch die diplomatische Oberliefe
rung, da von den Sayner Grafen ausgestel he Urkunden erst se it de m Beginn 
des 13. Jahrhunderts Uberliefert sind . In Anbetracht der ungUnstigen Quellen
und Forschungslage bilden ausfUhrli che Kapitel zu den einze ln bekannten 
Mitg liedern der Familie den ersten Hauptteil der Arbei t. wodurch die 
verfassungsgeschichtlich ausgerichteten und einzelllcn Ph~inomenen der 
saynschen Geschichte gewidmeten Abschnitte des zwei ten Hauptteils dem 
Leser verstandlicher gemacht werden sollen. Diese Absicht ist im weselltlichell 
erreicht worden. 

Die Geschichte des aiteren Sayner Grafenhauses vollzieht si ch nach der vom 
Verf. entwort"enen GIiederung in drei Generationen. AI s erste Repriisentantell 
erschei nen 11 39 die Grafen Eberhard I. und Heinrich I. in Verbindung mit ihrer 
Stammburg Sayn. Vieles, wie die Grundlagen der nie bestrittenen Zugehorig
keit der Sayner zum granichen Stand und ihre nur in einer einzigen Quelle von 
11 52 dokumentierten. militari sch verfochtenen Anspruche aut" die Bonner 
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Grafschaft, muB unklar bleiben. In den folgenden beiden Generationen wird 
eine weitere Steigerung des politischen Gewichts der Familie erkennbar. So 
konnten die Grafen Heinrich 11. (11 72- 1202) und He inrich Ill. (1202-1246/47) 
dank personiicher 8 eflihigung und eintraglicher Heiratsverbindungen cine 
fundamental e VergroBerung ihres EinnuBbereichcs erreichen, wow auch die 
Erlangung der Kolner Domvogtei gehorte. In dieser Entwicklung ste llte die 
1205 erfolgte Erhebung Brunos von Sayn wm Kolner Erzbischof den Gipfel
punkt dar, wenn er auch wegen der Teilnahme am staufisch-welfischen 
Thronstre it und seines friihen Todes ( 1208) sein Pontitikat nicht politisch 
zugunsten des saynischcn Hauses nutzen konntc. 

Aus der Sicht der Zeitschrift des Vereins filr Hessische Geschichte und 
Landeskunde sind vor allem die Ausfuhrungen uber die Folgen der Ehe
verbindung Heinrichs Ill. von Sayn mit der Tochter des Grafen Dietrich von 
Landsberg und luttas von Thuringen von Interesse. Durch diese Heirat wurde 
Hei nrich Ill. , dem sei ne Gemahlin Mechthild das re iche Thuringer Erbe im 
Rheinland einbrachte, zu einem der miichtigsten Dynasten am Mittclrhein. 
Dieses Erbe hatte seinen Ursprung in den weitgestreuten Besitzungen der 
Gratin Kunigunde von Bil stein , die durch die Heirat ihrer Tochter Hedwig mit 
Ludwig I. an das Haus der thuringischen Ludowinger gelangt waren . 

Weitere hier vermittelte wichtige Informationen betreffen die Grundung der 
Priimonstratenserabtei Sayn al s Hauskloster der Familie und der Kloster in 
Marienstatt , Seligenthal , Drolshagen und BlankenberglZissendorf, die Frage 
von MinisterialiUit und nicderadligcr Vasallitat sowie das Bliihen VG n Kunst 
und Kultur am Hof Heinrichs Ill. und Mechthilds. Die Ursache fUr den Abstieg 
der spatercn Grafschaft Sponheim-Sayn zu einem Westerwalder Territorium 
sieht der Verf. im Verlust der die uberregionale Bedeutung der saynschen 
Herrschaft bi s 1246/47 sichemden Strukturen (A usbildung eines eigenen 
Lehnshofes, Anftinge e iner zentralisierten Verwaltungstatigkeit , direkte Verf(j
gungsgewalt uber saynsche Lehen bei Ausschaltung der Obereigentumer u. a.) . 

Insgesamt handelt es sich hier um ei ne liberzeugende Forschungsle istung, 
die trotz der ungenugenden Quellenlage Licht in e ine fUr uns nur schwer 
faBbare Epoche bring!. Die Arbeit wird im Anhang durch die Zusammenstel
lung aller urkundlichen Belege fUr die Grafen von Sayn bis 1246/47 und ihrer 
Besitwngen und Rechte sinnvoll erganz!. 

Stefan HOrrmalJ11 

H u c k , Thomas-Sergej: Das Zisterzienserkloster Hardehausen in Ostwest
fa len von seiner Grundung im lahre 1140 bis in das 15. lahrhundert . Studien 
zur Beschaffenheit und Organisation des klosterlichen Besitzes und wr 
Wirtschafts- und Rechtsgeschichte des Klosters unter besonderer Berucksich
tigung siedlungsgeschichtlicher Aspekte. (Deutsche Hochschulschriften 
2463.) Egelsbach, Frankfurt a. M., Washington: Verlag Dr. Hiinsel-Hohen
hausen 1998,478 S. , zahlr. Ktn . u. Tab. i. Text (ISBN 3-8267-2463- 1). 

Die vorliegende Arbeit ist im Sommersemester 1994 vom Fachbereich Ge
schichte der Gesamthochschule Kassel als Dissertation angenommen worden. 



239 

Auf der Grundlage umfangreicher ungedruckter und gedruckter Quellen 
- erwahnt seien vcr allem die Archivalien in den Staatsarchiven Munster und 
Marburg sowie die Sammlungen der Theodorianischen Bibliothek in Pader
born - wird die besitz- und wirtschaftsgeschichtliche Entwick lung des 
Zisterzienserk losters Hardehausen vor de m Hintergrund der Siedlungs- und 
Territorialgeschichte des Raumes untersucht. Sie verminelt wichtige Erkennt
nisse Uber den fUr die Zisterzienser typischen Aufbau von Eigenwirtschaften 
und die Phase des Obergangs von dieser zur grundherrlichen Wirtschaftsform, 
wobei die Weehselwirkungen zwisehen der Klosterwirtschaft und den einem 
zeitlichen und funktionalen Wandel unterliegenden Umgebungsbedingungen 
immer im Bliekfeld der Betrachtung bleiben. 

Unter den zahlreichen, zum Teil bereits edierten Hardehauser Urkunden 
haben zwei bislang unbekannte Einklinfteverzeichni sse des Klosters von 1370 
bzw. 1376 zentmle Bedeutung fUr dessen Besi tzverhaltni sse im letzten Viertel 
des 14. lahrhunderts. Allerdings werden hier nur diejenigen Besitzungen auf
gefUhrt , aus denen das Kloster naturale oder monetare Einklinfte bezog, wah
rend eigenwirtschaftliche Betriebe ausgeklammert bleiben. Flir den Unter
suchungszeitraum hat Huck insgesamt 16 Wirtschaftskomplexe gebildet , die 
zeitlich, raumlich und funktional behandelt werden, wodurch die Beschaffen
heit und Organisation des Klosters. immer verbunden mit wirtschafts-. rechts
und siedlungsgeschichtlichen Aspekten, transparent werden. 

Ausgehend von den vorklosterlichen Verhiiltnissen im Hardehauser Tal wer
den die Grlindungsurkunde Hardehausens von 1155 und der darauf beruhende 
primare Wirtschaftskomplex des Klosters skizziert. Dieser dehnte sieh zu
nachst aur die ostlich von ihm liegende Warburger Borde und die Stadt 
Warburg selbst aus und erstreckte sich im Norden bis zu einer Linie zwischen 
Willebadessen und Peckelsheim, im Slidwesten bi s Westheim und im Sliden 
bis Rhoden (heute Diemelstadt). Dieser primare Wirtschaftskomplex bildete in 
der Folgezeit den zentralen wirtschaftlichen Schwerpunkt, in dem in der 
Eigenwirtschaftszeit mehrere Grangien - dabei handelte es sich um Vorwerke 
der Z isterzienserkloster - errichtet wurden, die in der spateren rentengrund
herrschaftlichen Zeit manche Veriinderung erfuhren und allmahlich aufgelost 
wurden , was sich am Bei spiel Scherfedes besonders gut erkennen laBt. Hier 
~rwarb Hardehausen bei immer starkerer Aufgabe der Eigenwirtschaft schlieB
lich die gesamte Ortsherrschaft. 

Im folgenden wird die weitere Erwerbspolitik des Klosters beleuchtet, deren 
Objekte auBerhalb des Paderborner Territoriums. z. B. in und um Fritzlar und 
Borken im hessischen Altsiedelland, lagen . Der dortige Besitzkomplex diente 
weniger zur Deckung des klOsterlichen Eigenbedarfs als zur Produzierung von 
Oberschlissen, aus deren Verkauf Hardehausen den Erwerb weiteren Grundbe
sitzes und die Ablosung fremder Rechte finanzierte. Damit hing der Aufbau 
zweier Grangicn in Wickersdorf und Schwerzelfurt zusammen. wobei sich 
eine immer stlirkere Konzentration auf den Stadthof in Fritzlar als 
Warenumschlagsplatz abzeichnete. Auch am Beispie l von Kassel zeigt sieh, 
daB sich die Wirtschaft des Klosters zunehmend an den Markten der Stadte 
orientierte. Weil Hardehausen dort erst im 14. lahrhundert in der Freiheit eine 
Niederlassung erhielt. libernahm bi s zu diesem Zeitpunkt die kurz nach 1200 
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angelegte Grangie in dem fast wusten Dorf Hadebrachtshausen. heute 
Espenau-Monchehof. diese Funktion. wahrend der frUhere Versuch der Ein
richtung einer Grangie Lobesrode nahe dem Sti ft Kaufungen gescheitert war. 
Zur Hardehauser Wirtschaftspolitik in Niederhessen gehorte auch die Anlage 
von Gmngien oder Stadthofe n in Hofgeismar und Volkmarsen. Diese Erwer
bungen \V ie auch viele andere begrUndet Huck mit dem Wande l der Kloster
wirtschaft. die sich auf den zunehmend unproblematischen Erwerb von 
AgrargUtern im Umfeld junger Stadte konzentrierte. Diese Entwicklung wird 
auch im Einzugsbereich der Stadte Brakel. Wolfhagen. Nieheim und BUren 
deutlich. 

Wie weit sich der Radius der Hardehauser Wirtschaftspoliti k erstreckte, 
belegen Niederlassungen des Klosters in Handels- und Gewerbestadten wie 
Hameln und H 6xter, Fernbesitzungen am Rhein und solche im weiteren U m
feld von OsnabrUck. Sie wurden allerdings bei einer gUnstigen Gelegenheit 
gegen andere Objekte ausgetauscht und anderten nichts damn, daB sich die 
G ewinnung aller dortli chen Rechte in der Warburger Borde zum eigentlichen 
Schwerpunkt der Klosterwirtschaft entwickelte, was in den vier Nachbarorten 
Scherfede. Rimbeck, Bonenburg und Norde durch die Erlangung der Gerichts
herrschaft am ehesten realisiert wurde. 

Die Untersuchung endet mit der sich im 15. l ahrhundert herausbildenden 
ncuen zisterziensischen Wirtschaftsweise. An die Stelle der in Eigenregie 
betriebenen Grangie trat das gegen Anspruchc anderer abgegrenzte, klosterli
che Bauerndorf. Die Ergebni sse der Arbeit , d ie die Hardehauser Rechts
beziehungen zu Kaiser und Papst wie zu territo rial en Machten (Mainz, Koln, 
Paderborn , Hessen) einbezieht, erweitern nicht nur unsere Kenntnisse iiber die 
Geschichte des Klosters Hardehausen im Hoch- und Spatmittelalter, sie ver
mitteln auch Einblicke in die Siedlungsgeschichte Ostwestfalens und der 
angrenzenden Rtiume, besonders Niederhessens, und ermogiichen zumindest 
teil weise eine Neubewertung der Wirtschaftspolitik der Zisterzienser. 

Stefall H arfmal1l1 

Der Br a n de n f e I s i 111 Ri n g g a u. Ein Gang durch seine Geschichte. 
Hrsg. vom Werralal verein. Zweigverein Siidringgau e. Y.. Herleshausen 1998. 
256 S .. zahlr. Abb. i. Text. 

Der vorliegende Band enth;; lt Berichte zu r Geschichte, Baugeschichte und 
den Besitzern der heute nur noch als Ruine vorhandenen Burg Brandenfels im 
Ringgau . A m A nfang steht ein Geleitwort der eng mit dem Brandenfels ver
bundenen Familie von Buttlar. deren Geschichte und Tradition der erste, von 
Heino Flemming verfaBte Beitrag gewidmet ist. Berlihrt werden hier die 
anglo-irischen Wurzeln des Geschlechts, die Entstehung des deutschen Zwei
ges der Familie infolge seiner Auswanderung aus England urn 11 64 und seine 
Ansied lung in dem im thUringisch-hessischen Grenzgebiet gelegenen Ort 
Buttlar. die Verzweigungen der Buttlars im Baltikum - gemeint ist hier insbe
sondere Kurland - sowie in Polen und Ungarn und die Skizzierung der direkt 



241 

mit dem Brandenfels zusammenhangenden Treusch van Buttlar. Ihre Ge
schichte beginm mit dem urn 1383 auf dem Brandenfels be lagerten Andreas 
von Buttlar verhaltnismaBig unriihmlich. Die Erwahnung des an der Gefangen
nahme Thomas MUmzers bei MUhlhausen beteiligten Erasmus von Buttlar 
( 1495- 1541 ) aus der Linie Ziegenberg-Elberberg lenkt den Blick Uber die 
Treusch von Buttl ar (Brandenfels) hinaus. Erwiihnenswert sind die verschiede
nen Erklarungsversuche des Namens "Treusch'". dessen A bleitung van dem 
Ort Treischfe ld oder der Amtsbezeichnung "TruchseB" allerdings kaum Uber
zeugend ist. Bi s heute ex istieren eine altere Hauptlinie derTreusch vcn Buttlar 
zu Altefeld und eine jUngere zu Willershausen, von denen sich die letztere 
wieder in zwei Linien zu WilJershausen und Markershausen teilte. Interessant 
sind die AusfUhrungen Uber den dem Stamm Wildprecht srode angehiirenden 
Fuldaer FUrstabt Constantin von Buttlar ( 17 I 4- I 726), der als Schiipfer des 
barocken Fulda gilt . Berichte Uber besondere Ere igni sse wie den Aufenthalt 
Napoleons in Buttlar und ein Blick auf das Gutsherrenhaus in Markershausen 
runden diesen Beitrag ab . 

.. 
Ahnlich anregend ist die von Karl Kollmann verfaBte Betrachtung der Ge-

schichte der Burg Brandenfels und ihrer Besitzer, die durch Kurzregesten der 
darauf bezUglichen Urkunden von 1248 bis 1585 erganzt wird . Die meisten 
van ihnen werden im Hessischen Staatsarchiv Marburg verwahrt. Die strategi
sche Bedeutung der Burg Brandenfe ls erklart sich aus ihrer Lage im hessisch
thuring ischen G renzraum . Damber erwarb sic 1326 al s Getangni s des zum 
Magdeburger Erzbi schof gewahlten Heidecke von Erpitz traurigen Ruhm . 

Einen AbriB der neuzeitlichen Geschichte der Burg im Spannungsfe ld der 
Landgrafschaft Hessen und des Herzogtums Sachsen - die FUrstabteien Fulda 
und Hersfeld spiehen damals keine entscheidcne Rolle mehr - gibt Christian 
Stiihr. Kunstgeschichtliche Aspekte vermitteh die Baugeschichte des 
Buttl ar'schen Schlosses in Nesselriiden, das Zll den bedeutendsten Renai s
sancebauten an der unteren Werra zahlt. Abse hlieBend sei auf die aktuelle 
Bestandbesehreibung der Ruine Brandenfels von Gerhard Seib verwiesen. die 
Miigliehkeiten und Grenzen einer Rekonstrukti on der urspriing lichen Burg
anlage aufzeigt. Einen gelungenen Ausklang des Bandes ste llt die Prasentation 
der sieh um die Ruine Brandenfels rankenden Sagen und Gedichte dar. 

Stefal1 Harrmaml 

Hen n , Emst: In diessen seitzamen, geschwinden und arglistigen zeiten. 
Johann van Ratzenberg, Rittmeister in Hessen. A mlrnann zu SOnlra und Roten
burg. Ringgau-Datterode 1998, 136 S. 28,- DM (ISBN 3-930342-07-03). 

Das durehweg bibliophil gestaltete Buch ist im Selbstverlag in ei ner Hiihe 
von 500 Exemplaren bei Gajewski zum Preis von 28 Mark ersehienen. Es ist 
lediglich in den Rotenburger und Sontraer Buehhandlungen. in der Tourist
Information Sontras, im Eschweger Stadtarchiv. bei Hans-G Unter Kitte lmann, 
dem Vorsitzenden des Rotenburger Geschichlsvereins. sowie bei dem AUlor 
erhaltlich. Die nur eingeschrtinktcn Bezugsmoglichkei ten sind. das sei vorweg 
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sogleich moniert , der groBte Mangel dieser ansonsten Mchst erfreulichen 
Publikation. AuBerdem, das konnte ebenfalls bemiingelt werden, halle der uber 
einen heimatgeschichtlich interessierten Leserkreis weit hinausweisende Bei
trag sicher einen anderen Platz der VerOffentlichung (als im Selbstverlag) 
verdient. Geht cs doch nur Yordergriindig urn das ereignisreiche Leben des in 
den Diensten des hessischen Landgrafen gestandenen Rillers und Amtmannes, 
den sein freyer Durs(, llluItwill. Geitz Hilt! f revell unler anderem zu solch 
fragwurdigen Handlungen bewegte, wie etwa Burgern ehemalige, entfremdete 
GutsHindereien zu enlziehen, selbstredend zumeist auf der Basis eigener 
Machtvollkommenheit und damit oh ne eine konsentierte Rechtsgrundlage. 

Womit wir be i dem eigentlichen Thema des in 19 Kapite l gegliederten 
Buches waren , in dem verschiedene Aspekte aus Ratzenbergs Leben rekon
struiert werden: Auf der Suche nach Erkliirungen fUr die hochst spannungs
reichen und konnikttrachtigen, mitunter seine eigene Person gefahrdenden 
Handlungen dieses Edelmannes gegenuber seinem Herrn, dem Landgrafen 
von Hessen, aber auch gegenuber dem ortlichen, ihm ebenburtigen oder zu
mindest im Hinblick auf die gesellschaftliche Stellung gle ichrangigen Adel 
und auch Ratzenbergs eigenen Untertanen und ihm qua Amt Untergebenen, 
stoBt man schne ll auf das Schlagwort vom Problem der Entstehung des fruh
modernen Verwaltungsstaates. 

Funktional betrachtet nimmt Ratzenberg, auf den Henn, wie es heiBt, eher 
zufallig wahrend seiner eigentlichen Arbeit an einer Studie uber das Alltags
leben der Leute von Sontra im 16. l ahrhundert gestoBen ist, ohne Zweifel die 
Stclle des in der Forschung bislang nur punklUe ll ausgeleuchteten Wei stums 
ein, e iner Quellengallung also, die fUr das Ringen der me ist dorflichen Ge
meinde mit den ortlichen oder regionalen Machthabern steh!. durchaus aber 
auch mit dem Landesherrn. wie in diesern Fall. 

Die Weisturn sforschung in ihren BernUhungen urn Erkenntni sse in der Her
ausbildung der Rechts- und Verwaltungshoheit einer Region kann es nur mit 
den Resultaten zu tun bekornrnen, den WeistUrnern eben oder andersgearteten 
Satzungen, die den KompromiB der beteiligten Machtgruppen dokumentieren, 
etwa den gemeindlichen Satzungen. Dieser Rat zenberg dagegen bietet auf
grund seines Herkornrnens und seiner nur de jure auf landesherrl icher Seite 
verorteten, tatsiichlich aber zwischen alien Stuhlen anzusiedelnden Stellung 
den Vorteil , den ProzeBcharakter dieses Kampfes, den uns Henn in der vorlie
genden Arbeit me isterhaft geschildert hat , in den Blick zu bekommen . 

Unterstutzend wirkt dabei das Konzept des Verfassers, in die historische 
Erziihlform que llennahe Einzelheiten einzubeziehen. Zugleich wird auch der 
EinfluB des fru hneuzeitlichen Sprachduktus in Henns Erziihlstil deutlich und 
gibt so zu erkennen, daB die ganze Schrift hochst que llennah uberwiegend auf 
Akten und Briefen basiert und so gesehen - auch oh ne den Anspruch auf eine 
eigenstandige Quellenpublikation erheben Zll konnen - erheblichen Erkennt
niswert beanspruchen kanll. 

Ein Vergleich zw ischen dern Ratzenberg und einern geeigneten Weisturn 
oder einer anderen Rechtsquelle zeitg le icher Stellung durfte in Bezug auf den 
Verlauf und das Ergebni s der fruhneu zeitlichen Territorialstaatsbildung span
nend verl aufen. 

Thomas S. Huck 
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F r a n z, Eckhart G, und M u r k , Karl (Hrsg,): Verfassungen in Hessen 
1807- 1946, Verfassungstexte der Staaten des 19, Jahrhunderts, des Volksstaats 
und des heutigen Bundeslandes Hessen (Arbe iten der Hessischen Histori schen 
Kommission NF. 13). Darmstadt: Hessische Hi sto rische Komm ission 1998, 
432 S., geb., 40.- DM . 

Das Jahr 1998. in dem der Revolution von 1848 gedacht wurde. ftihrt auch zu 
einem stlirkeren Interesse an Verfassungsfragen. Im vorliegenden Band wer
den erstmals die Verfassungen des heutigen Bundeslandes Hessen und seiner 
neun Vorgangerstaaten dokumentiert . die von den Herausgebern in ihrer Ein
leitung in e inen Gesamtzusammenhang geste llt werden. 

Die Ausgabe enthalt 38 Texte von Verfassungen und verfassungsandernden 
Gesetzen tibeT die Z usammensetzung deT Landstande, deren A nderungen im 
Wortlaut in den Anmerkungen dokumentiert werden. Ebenso wird auf den 
Druckort von Gesetzen hingewiesen, die auf Grund der Verfassungen erlassen 
wurden. Au f den Abdruck weiterer Texte - etwa zur Entstehung der einzelnen 
Verfassungen - wird verzichtct 

Den Abschnillen zu den e inzelnen Landern wird jeweils eine pr~iz i se Vorbe
merkung von etwa vier bi s fiinf Seiten vorangeste llt, in denen nach einhe itli 
chem Aufbau Staatsgebiet und Bev6lkerung, die Entstehung der Verfassungen 
und ihre Durchfiihrung ski zziert werden. Im AnschluB daran wird jeweils die 
relevante Literatur nachgewiesen. 

Am Beginn der modernen Entwicklung stehen die Verfassungen des K6nig
reichs Westfalen von 1807 und des GroBherzogtums Frankfurt aus dem Jahr 
18 10. Sie waren von Napoleon oktroyiert worden und errichteten - trotz 
gewisser moderner Elemenle - nur einen "Schein-Konstitutionalismus". 

Bereits vor deT Errichtung des Deutschen Bundes wurden in Nassau Prinzi
pien ZUT Organistion einer Landstandi schen Verfassung formuliert . die noch 
18 14 in Kraft trat. Auch Waldeck und Hessen-Darmstadt erhielten in den ersten 
Jahren des Deutschen Bundes Verfassungen, die nach der Revolution von 1848 
erganzt bzw. moditiziert wurde. 

Die meisten Dokumente (9 Texte) werden zur kurhessischen Verfassungs
geschichte prasentiert . Der Verfassungsentwurf, der 18 15 von einer Kommis
sion erarbeitet worden war, trat nie in Kraft. Erst nach der Revolution von 1830 
wurde Kurhessen zu einer konstitutionellen M onarch ie. Die Verfassung von 
183 1, die liberalste ihrer Zeit , wurde 1852 nach dem Sieg der Reaktion durch 
eine neue Verfassung ersetzt, die vor allem die Standeversammlung entmach
tete. Die weitere Entwicklung ftihrte zu einer veranderten Verfassung von 
1860, bis 1862 vor allem auf Druck PreuBens die alte Verfassung von 183 1 
wieder in Kraft gesetzt wurden. 

Die Landgrafschaft Hessen-Homburg erhie lt erst nach der Revol ution von 
1848 eine Verfassung, wahrend die Kontitutions-Erganzu ngsakte der Freien 
Stadt Frankfurt von 18 16 bis zur Annexion durch PreuBen in Kraft blieb. Der 
hier ebenfalls abgedruckte, an liberal -demokratischen Grundsatzen orientierte 
Verfassungsentwurf vom Marz 1849 trat zwar nicht in Kraft, wichtige Be
standteile wurden allerdings durch Einzelgesetze verwirklicht. 

Nach dem Ende der Monarchie erhielt der Volksstaat Hessen am 20. Februar 
19 19 eine auf die Kernprinzipien beschrankte vorl aufige Verfassung. Die 
Verfassung, die die Volkskammer im Dezember 19 19 in Kraft setzte, wurde 
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1933 durch die Gleiehsehaltung dureh die Nationalsozialisten liquidien. Naeh 
der Proklamation des Landes "GroB-Hessen" voll zog sieh eine ahnliehe Ent
wick lung: Das vorUiufige Staalsgrundgesetz vam 22. November 1945 wurde 
dureh die Verfassung vom I. Dezember 1946 abgelOst , dic mit vier Anderun
gen bis heute gilt. 

Erfreu lieherweise hat die Hessisehe Landeszentrale fUr politisehe Bildung 
eine Paperbackausgabe des nutzlichen Bandes in die Reihe ihrer Vertiffentli
chungen aufgenommen. Dort kann auch del' van Bernd Heidenreich und Klaus 
Btihme herausgegebene Band Hessell. Ve'fassllllg IIl1d Polirik (Stuttgart 1997) 
beste llt werden, von dessen 16 Aufsatzen mehrere den hier dokumentienen 
Verfassungen gewidmct sind. 

Eberhard Mey 

G r o t h e, Ewald : Verfassungsgebung und Verfassungskonflikt. Das Kurftir
stcntum Hessen in der ersten Ara Hassenpflug 1830- 1837 (= Schriften zur 
Verfassungsgeschichte 48). Berlin: Duncker & Humblot 1996,598 S. (ISBN 
3-428-08509-4). 

Kurhesscn hebt sieh in der deutschen Verfassungsgeschiehte des 19. Jahr
hunderts dUfCh zweierlei hervor: zum einen durch die Verfassung von 183 1, 
die seinerzeit als fort schriulichste Verfassung in Deutschland gepriesen wurde, 
wm andern dureh die erbittenen Verfassungskonflikte der I 830er und 1850er 
Jahre, die sieh mit dem Namen des Ministers Hassenpflug verbinden . Die am 
5. Januar 183 1 formal vom Kurfilrsten gewahrte Verfassung war zwischen ihm 
und dem Landtag in einem schwierigen Kompromil3 unler dem Druck einer 
ungeduldigen Offentliehkeit ausgehandelt worden. Vom Kurftirsten und dem 
ihm n3chfolgencten Kurprinzen nur widerwillig akzepticn, mit inneren Wider
sprlichen und Lticken behaftet. erwuchs aus ihr keine Verfassungsnonnalitat 
und keine organi sehe Weiterentwicklung im Wechselspiel von liberalem Auf
bruch und konservativer Modernisierung. sondern sic verkiimmcrte schon 
nach wenigen Jahren in Dauerstreit und Stagnation. 

Sowohl uber die Entstehung der Verfassung wie auch uber Personlichkeit 
und Pol itik des von Marz 1832 bis Juli 1837 amtierenden Innen- und Justi zmi
ni slcrs Hassenpnug ist bereits viel geschriebcll warden. Die altere Literatur. 
oft tendenzitis oder auf unzureichender Quellenbasis beruhend, kann freilieh 
bis auf wcnige Ausnahmen wissenschafllichen AnsprUchen kaum genugen. 
Grothes Verdienst ist es, daB er wohl als erster beides - Verfassungsgebung und 
Verfassungskonflikt - in ihrem inneren Zusammenhang analysiert und darge
Slcllt hat und dies mil der grtindlichen Kenntni s des gesamten reichen Quellen
materials, die er sehon als Bearbeiter der Edition der "Akten und Briefe aus 
den Anfangen der kurhessisehen Verfassungszeit 1830- 1837" (Marburg 1992) 
bewiesen hatte. 

Nach einer orienti erenden Einleitung zeichnet Grothe die Entstehung der 
Verfassung alls der revolutionaren Bewegung von 1830 und dem KompromiB 
zwischcn Landtag lInd Regierung nach. Dann belcuchtet er das erstc 
VcrfasslIngsjahr 183 1, in dem beim Machtwechse1 vom KlIrt'Ursten zlIm Kur
prinzen, beim AnschluG an den Zollverein , bei der Einordnung des Militars in 
den Verfassullgsstaat alle beteiligten Seiten , der Regent , die Mini ster und der 
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Landlag. ihre Moglichkeilen und Grenzen erkundelen. AnschlieBend nimml 
Grolhe in Liingsschnillen die Hassenpnug-Ara 1832- 37 ins Visier. Zuniichsl 
untersucht er das Handeln def Regierungsseite: die EindamlTIung des 
landsliindi schen Einnusses und der liberalen Bewegung. die Abwehr der 
Ministeranklagen, die Personalpolitik und die Binnenkonllikte zwischen dcm 
Kurprinzen und Hassenpnug. AnschlieBend analys iert er die Wahlen und die 
Binnenslruklur des Landlags und die Beralung der g roBen verfassungs
ausfOhrenden Geselze Uber die BUrgergarde, die G rundlaslenablosung. d ie 
Presse. die Juden und die SUidte- und Gcmcindeverfassung. Es folgt eine 
Darslellung des Dauerslreils von 1834- 37 um das BlIdgelrecht. die 
ROlenburger Erbschafl und die Geschaftsordnung. Den AbschluB bildel eine 
resumierende Bewertung def Einzelergebni sse. ErgHnzt wird das Wcrk dUTch 
Tabellen mit den Namen def Landtagsabgeordnctcn und Mini ster und Om 
Text) del' Landlagsfrakli onen in den e inzelnen Legislalurperioden. 

Am kurhessischen Beispiel kann Grolhe die Schwiichen und d ie Kri senan
fii lligkeil einer landsllindi schen Verfassung mil Wahrung des monarchi schen 
Prinzips nachweisen und zeigen. daB die deutsche konstitutionelle M onarchie 
kein slab iles. e igensliindi ges slaalliches O rdnungsgefUge neben Absolulismus 
und Parlamentarismus darste llte. Wenn def Monarch de rn Modell des neutra
len Koniglums nicht entsprach, sondern sich in niederrangigste Fragen person
lich einmischte. dagegen bei wichtigsten Beschlussen seinem Minister freie 
Hand lieB. wenn Einschrankungen der monarchischen Prarogati vrechte 
(AuBenpolilik. miliUirische Kommandogewah ulld Exekuli ve) und grenzUber
schre ilende pariamenlari sche Parti zipalionsrechle das System durchbrachen. 
und wenn an die Stelle des Dual ismus zwischen Regierung und Parl ament eine 
politi sche Fraktionierung des Parlaments trat. dann ze igt sich der monarchi
sche Konstitutionalismus als ein labiler Zwischenzustand. der die Keime 
se ines Untergangs in si ch trug. 

G rolhes exemplarische Arbe il darf als grundlegendes Werk fUr die Erfor
schung des deutschen Konstitutionalismus bezeichnet werden. AbeT nicht nur 
das: Da er sich nicht in unhistori schen Abstraktionen verliert. sondern rest aur 
dem Boden der rea len Geschehens in Hessen blei bl, iSI sein Werk zug leich ein 
mindestens ebenso wert voller Beitrag zur hessischen Landesgeschichte. Zu
dem iSI es dank der klaren, slilsicheren und ballaslfre ien Sprache und der 
durchgehenden Konzentration auf das Wesentliche auch noch eine angenehme 
Lekture. 

Giimer Hollellberg 

D o h n e. Eberhard und S l ee n , Margrel: "Die Freiheil und der Appelwein 
sind heuer gUI germen". 1848 in Frankfurt. Frankfurt am Main : lad-verl ag. Or. 
Eberhard Diihne 1999. 180 S. (ISB N 3-9806435-0-6). 

Das einhundertundfUnfzigjahrige Jubilaum der Revolution van 1848 hat eine 
groBe Zahl von Ausslellungen und VerOffenllichungell auch mil regional - und 
lokalgeschichlli che m Schwerpunkl angeregt. Eine Publi kali on von Eberhard 
Dohne und Margrel Sleen beschtifligl sich in diesem Zusammenhang mil 
Frankfurt am M ain und gewinnt durch die Wahl dieses Themas eine eigentUm
liche Perspekli ve auf den Gegenstand : Die don lagende Paul skirchen
versammlung geriet immer wieder einmal auch unter den "Druck der StraBe'·. 



246 

Anl aB waren Themen von nationaler Bedeutung. etwa die Schleswig·Holstein· 
Frage. Die auBerparlamenlarischen Reaktionen - ZUI11 Beispiel der Aufstand 
vom 18. September 1848 . wurden dagegen von lokalen Bewegungen getra· 
gen. die bere ils vor eincm solchen Ereignis durch die Verhaltni sse vor Ort 
mobilisiert worden waren. 

Diihne/Steen untersuchen deshalb (anhand von zwar gedrucktem. bislang 
aber te il s noch gaT niche teils bisher unzure ichend ausgewertetem Material) 
die sozialen Verhiiltnisse und Konflikte in Frankfurt und Umgebung. Dabei 
konnten sie sich unmoglic h auf die Freie Reichsstadt beschranken. Ein Teil des 
Protestpotential s. das sich zeitweilig mit del' Paul skirche konfrontierte. ent· 
stand namlich in Ortschaften. die heute Wngst eingemeindct sind. damals aber 
noch selbstandig warcn und ZlI verschiedenen Territorien gehorten: Bocken
heim z. B. wm Kurftirstentum Hessen-Kassel, ROdelheim zum GroBherzog
tum Hessen-Dannstadt. Hoechst zur Grafschaft Hessen-Nassau. Die Be
schwerden und Forderungen. die sich von dort aus gegen die jeweiligen 
Hauptstlidte (Kassel. Darmstadt. Wiesbaden) richteten, suchten zwischen
dUTch. in nationalpoliti sch zugespitzten Situationen, auch einmal eine andere 
Adresse: die Paulskirche. 

Der Titel des Biichleins lenkt die Aufmerksamkeit auf ei nen bi slang wenig 
beachteten Gegenstand: die Bedeutung der Schenken in und UI11 Frankfurt fiir 
die ortlichen revolutionaren Bewegungen . Natiirlich haben die Tagungsorte 
der einze lnen Richtungen der National versammlung in groBen Gaslhbfen viel
niltige Behandlung in der Geschichtsschreibung gefunden . Sie hallen aber 
offenbar ihre bodensUindige Entsprechung in zahlreichen Volkskneipen, in 
denen politi siert wurde und von denen man zu Umziigen autbrach. Recht 
ei nleuchtend wird die Ermordung der konservativen Abgeordneten Auerswald 
und Lichnowsky mit einem solchen Unternehmen in Verbindung gebracht. 

Eine n Schwerpunkt legen Dahne/Steen auf die Situation der jUdischen Be
volkerung. Sie stellte einige hervorragende Vertreter demokrati scher Politik in 
Frankfurt. so zum Bei spiel den eintluBreichen Rechtsanwalt Maximilian 
Reinganum . Doch in den Parolen plebeji scher Bewegungen wird hiiufig ein 
grober Antisemitismus laut . 

Das Buch ist in einer frisc hen. lebendi gen Sprache verfaBt und kann als 
Beleg damr di enen. wie lokalgeschichtli che Forschung zugleich popularen 
und wissenschaft lichen Anspruchen gerecht zu werden vermag. 

Georg Fa/berth 

S c h u S t er, Armin : Die Entnazifizierung in Hessen 1945- 1954: Ver
gangenhe itspolitik in der Nachkriegszeit (Veroffentlichungen der Historischen 
Kommission fUr Nassau, 66, Vorgeschichte und Geschichte des Parlamentaris
mus in Hessen. 29). Wiesbaden: Historische Kommission fUr Nassau, 1999. 
438 S .. 39.- DM . 

Die vorli egende Studi e wurde 1997 vom Fachbereich Geschichtswissen
schaften der Justu s-Liebig-Universitat GieBen al s Dissertation angenommen. 
Oer Verfasser setzt sich das Ziel , ein bisher nur unvollstandig erforschtes 
Kapitel der hessischen Nachkriegsgeschichte aufzuarbe iten und damit zu· 
gleich einen Beitrag l ur Gesamtbewertung der Entnazifi zierung zu leisten. Er 
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wertet neben der gedruckten Literatur umfangreiche Bestande im Hessischen 
Hauptstaatsarchi v Wiesbaden aus. 

Der Verfasser ski zziert zunachst di e delltschlandpoliti schen Konzepte der 
Alliierten und die ersten ,.wilden Stiuberungen" des Jahres 1945. die nach dem 
Erl aB des "Gesetzes Nr. 8" am 26. September zu Ende gingen. Zur e igentlichen 
Grundlage fUr die Entnazifizierung in der US-Zone wurde das ,.Gesetz zur 
Befreiung von Nationalsozialmus und Militarismu s'" vom 5. Miirz 1946. nach 
dem alle Nationalsozialisten pauschal nach der Zugehorigkeit zu bestimlllten 
Organi salionen erfaBt werden sollten. Danach wurden alle Betroffenen in die 
vier Kategorien Hauptschuldige. Akti vis ten und NutznieBer des Nationalsozia
lismus, Minderbe lastete und Mitltiufer eingestuft. Schuster macht dellt I ich. daB 
sich die hessischen Vertreter. die ein individuelles Uberprlifungsverfahren 
anstrebten, nicht durchsetzen konnten. 

Starke Kritik am Verlauf der Entnazifi zierung, bei der Hessen eine gewisse 
Vorreiterrolle ubernahm, fUhrten zu mehreren Amnestien und zum ersten 
Anderungsgesetz im Jahr 1947. Die eigentliche Wende der alllerikani schen 
Position kam - unler dem Eindruck des beginnenden Kallen Krieges - am 
Beginn des Jahres 1948. Die amerikanische Se ite gab den Schcrnati smus der 
Entnazifi zierung weitgehend auf. Die im 2. Anderungsgesetz vom April 1948 
fcstgclegten Erleichterungen machten die Spruchkammern ZlI "Mitltiufer
fabriken" (Niethammer) und fiihrten dam it Zll Ungerechtigkeiten gegenUber 
den bereits abgeschlossenen Verfahren. was jetzt zu starkem Protest der deut
schen Seite ftihrte. 

Erst nach diesem Uberblick liber die Entwick lung bis wm Sommer 1948 
ste llt Schuster die Organisation der Entnazifz ierung dar. Er erHiutert den 
Aufbau des Befreiungsministeriums. dessen Tatigkeit durch eine personelle 
und inhaltliche KontinuiUit unter der Leitung von Gottlob Binder (SPD) und 
seine m Stell vertreter Knappstein (CDU) gekennzeichnet wurdc. FUr die kon
krete Arbeit vor Ort wurden seit 1946 110 Spruchkamlllern und acht 
Berufungskammern gebildet. Schuster schildert die Schwierigkeiten. geeigne
tes Personal w finden und die Probleme der praktischen Arbeit. Der AbschluB 
der Entnazifizierung in Hessen, der bereits im Juli 1948 mit de m Abbau der 
ersten Spruchkalllmern begann, 109 sich bi s wm Jahr 1954 hin . Das 
Befreillngsminsterillm wllrde in ein Abwicklllngsamt beim Ministerp r~ls iden 
ten liberflihrt . Die letzten Slihnegelder wurden bis 1958 ei ngetrieben; 
S pruchk~mmerak ten wurden bi s in ~je sechziger Jahre bei Gerichtsverfahren 
und be i Ubernahme von politsichen Amtcrn herangezogen. 

Die Studie zeichnet detalliert die Entwicklung der Entnazifizierungs
bli rokratie und die Auswirkung der politschen Vorgaben nach. Es wird deut
lich, daB man nicht von einer ,.grUndlicheren"' amerikanischen und einer 
weicheren deutschen Phase der Entnazifizierung sprechen kann 1I1ld daB sie ill 
Hessen - anders als in Bayern - auch durch die Mitwirkung von politischen 
Parteien gepragt wlIrde. Der Verfasser betont zwar wiederholt. daB die zeitli
che Entwicklung dazu ftihrte, daB die Einstufungen zunehmend milder ausfi e
len, eine vergleichende AlIswertung der Verfahren etwa von Inhabern be
stimmter FlInktionen fehlt allerdings. Die Kapitel. die der Organi sati on gewid
met sind, enthalten zahlreiche Namen deutscher Beamter, deren Quali fi kat ion 
lInd friihere Tati gkeit nllr in Einzelta llen ski zziert werden. 
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Der von dem Verrasser gewiihlte Aufbau der Arbeil flihn dalO. daB z. B. die 
Position def KPD zur Enlnazi fi zierung im Kapitel iiber die Novellierung des 
Geselzes (S. 146) sk izziert wird, der daraus folgende Riickzug aus der Milar
beil wird ersl im Abschnitt iiber die Spruchkammern erwiihnl (S. 277). Der 
Leiter def Ministerialabte ilung Gesclzgebung wird im Kapite l uber das Mini 
sleri um genannl (S. 199. 20 1); ersl im Abschnitt ii ber die Inleressenvertrelung 
erflihrt der Leser. daB er ein Verlreler der IHK Frankrurt war (S. 283). Hier 
wie an zah lreichen anderen Stellcn - waren Q uerverweise hilfreich gewesen, 
zu mul nuf die Erstellung eines Registers verzichtct wurde. 

Eberhard Mey 

H e 1 1 m u n d. Wolfgang: Wanderung aur dem Wilzenhauser Burgenweg, 
hrsg. vom Werralalverei n Witzenhausen 1998 , 5 1 S. 

De r s . : Wanderung auf dem Klosterweg. hrsg. vom Werratalverein Witzen
hausen 1998. 51 S. 

Beide He fte slam men aus der Feder Wolfgang He llmunds, ei nes seil l ahren 
akti ven M itarbeiters im Werratalverein Witzenhausen. def die darin beschrie
benen Wanderroutcn erkundet und ausgearbei tet hat. Diese Wanderfi.ihrer 501-
len Ei nheimischen und Glisten der Region die wechselvolle Territorial- und 
Ki rchengesch ichte einer Grenzlandschaft vermilteln . Der Verf. versteht darun
ler ke in Nachschlagewerk zur Geschichte. Die hi storischen Erlauterungen zu 
den O rten. Burgen und Klostern wurden vielmehr der Literatur entnommen. 
Nach ei ner a llgemeinen Ski zzierung des Burgenwegs - er beriihrl den Burg
berg be i Ennschwerd, die Ruine Ziegenberg bei Ziegenhagen, SchloB 
Berlepsch, die Burgen Bi schoffshausen, Ludwigsle in und Hansle in sowie das 
SchloB Arnslein - werden die einzelnen Abschn itte der Tour beschrieben . 
Neben der A ngabe der WegIangen und der Kennzeichnung der Wanderwege 
li nden sic h knappe, aber dennoch gUI versliindliche Beschre ibungen der Bur
gen und der mit ihnen verbundenen Verkehrswege und Orte. A hnl iches gilt flir 
die Wanderung auf dem Kloslerweg, der die Klosler He lmarshausen, Lippolds
berg, Bursfe lde, Hilwartshausen, Oberkaufungen, Breilenau, Heydau, Corn
berg, Eschwege. Germerode, Ablerode, Reichenbach. Wilzenhausen und 
Mariengarten miteinander verbindel . 

Insgesnml also zwei Bandchen, die beim Erwandern der engeren und weite
ren U mgebung von W itzenhausen viele nutzliche histori sche Kennlnisse ver
mitreln und zur intensiveren Beschafligung mit dieser geschichtlichen so 
vielseiligen Landschaft einl aden. 

Ste!an Hartmallll 

* * * 
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Ortsgeschichte 

Chronik der S t a d t B a una t a I , Bd . 4: Sieben Dorfe r werden e ine Stadt. 
Hrsg. vom Magistrat der Stadt Baunatal. Baunatal 1999, 399 S .. zahlr. Kan en 
und Abb. i. T. 

Der vorliegende Band sehlieBt die Chronik der Stadt Baunatal und ihrer 
Vorgangergemcinden ab. In seinem Mittelpunkt stehen das Zusammcnwach
sen der sieben Dorfcr Altenbauna. Kirehbauna. Heningshausen, Gunters
hausen, Rengershausen, Altenritte und GroBenritte zur Stadt Baunatal und der 
damit verbundene tiefgreifende strukture lle Wande l in alien Lebensbereiehen. 
Der Sehutzumsehlag zeigt e ine Abbildung des von der Kiinstlerin Edith Miil
ler-Onloff entworfenen Bildteppiehs im Stadtverordnetensitzungssaal des 
Baunataler Rathauses, der den ProzeB der Stadtgriindung sy mbolis iert. Hier 
wird deutlich, daB sieben Gemeinden l UIn gemeinsamen Zentrum tcndieren, 
sich vereinigen und dus spezifisch Eigene mitbringen. urn zur Bereicherung 
des G anzen beizutragen, das groBer ist als die Summe seiner Teilc. 

Der hier betraehtete Zeit raum erstreekt sieh von der preuBisehen Annex ion 
Kurhessens 1866 bis zur Gegenwan . Obwohl es sieh dabei nur um 130 l ahre 
handelt , ist wegen der Nahe zur Gegenwan ein weitaus groBerer Informations
flu B zu bewahigen als in friiheren Jahrhunderten. Den Bearbeitern iSl diese 
Aufgabe in erfreulieher Weise gegliiekt. Alle Beitrage zeiehnen sieh dureh gute 
Lesbarke it und re iehe Illustration aus. Bilder, Karten und Tabe llen lockern den 
Text auf, der die Sehicksale der Mensehen vor dem Hintergrund des heimatli 
chen Raumes der Bauna darstellt. Hier zeigt sich, daB sich die Ere igni sse der 
groGen Geschichte im regionalen und lokalen Bereich besonders gut greifen 
lassen. Die Autoren der insgesamt 4 1 Beitrage sind zumeisl keine Fach
historiker, sondern gehoren den unterschiedlichsten Berufszweigen an. Das ist 
insofern kein Nachteil , als dadurch die j iingere und jiingste Vergangenhei t 
Baunatals aus verschiedenen Perspekti ven betrachtet wird. 

Eingangs schilden Ulrich von Nathusius unter dem Titel ,.Kurhessiseh
PreuB i sch-Kaiser~~utsch" die Situation der sieben Vorgiingergemeinden 
Baunatals in der Ara der Reichsgriindung. Sie wurde gepragt vorn Ende des 
Kurfii rstentums Hessen. das 1866 von der ex pandierenden GroBmacht Preu
Ben annektiert wurde, wobei dieser Obergang kei neswegs ohne Brueh erfo lgte. 
sondern zu vielen fU r die Bevolkerung spii rbaren Verlinderungen fiihrte. Die in 
viele Lebensbereiche eingreifende preuBische Administration - sie wurde an
fangs von dem iibcr diktatorische Vollmachten verfiigenden Zivi ladrnini strator 
Eduard von Moeller gelei tet - traf zwar vielero rts auf Opposition. leitete aber 
einen allmiihlichen IntegrationsprozeB Kurhessens in den preuBischen Staat 
ein. Zu den vom Verf. erwahnten Besonderheiten im Raum Baunatal ist zu 
bemerken. daB gerade di e anfangli ch geringe Wahlbeteiligung. das Dreiklas
senwahlrecht , die Rolle des Deutsch-Franzosischen Krieges 187017 1. di e 
Unterdruckung der Sozialdemokratie u. a. Kenn zeichen dieser Epoche gewe
sen sind. 
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Lebens- und Arbeitsverhaltnisse im Baunatal im 19. und am Anfang des 20. 
Jhs. beschreibt Helmut Bemert. Wichtige Faktoren der Veranderungen waren 
die wachsende Bevolkerung, das Ende der Dre ifelderwirtschaft , die Kultivie
rung und Melioration der Boden, die Gemeinheitsteilung und die Revolution 
des verkehrswesens durch das Aufkommen der Ei senbahn. 

Heinrich Pflug gibt einen AbriG vom Leben und Wirken des Lehrers Fried
rich Wiegand in Altenbauna. Dieser trat dort 1858 sein Amt an und pragte in 
seiner fast 50jahrigen schulischen Tlitigkeit nicht nur mehrere Generationen . 
sondern machte si ch auch durch sein liberortliches Wirken, z. B. bei der 
GrUndung der Kleinbahn Kassel-Naumburg. der ErOffnung der Krei ssparkasse 
und der Verbesserung der Bienenzucht einen Namen. 

DaB allch Genossenschaftsgrundungen im Baunatal zur neuen Zeit geh6rten, 
erhellt Anne Pflug-Bauerle am Be ispiel der v erbreitung der Ideen Friedrich 
Wilhelm Raiffeisens in dieser Region. Sie beruhten auf der Selbsthilfe und 
Selbstverantwortung der Landwirte, die durch GrUndung von Darlehenskas
sen-vereinen eine wichtige voraussetzung zur Bewaltigung wirtschaftlicher 
und finanzieller Probleme schufen. Initiatoren waren haufig Pfarrer, die die 
Not der LandbevOlkerung kannten, so auch Georg Kuhlenkamp, der 1888 bis 
1894 der erste Vorsteher der Raiffei senkasse GroBenritte war. 

Im fol genden ski zziert Wilfried Koch die Landwirtschaft des Baunatales 
unter dem Aspekt des Wandels von den Bauerndorfern zur Industriestadt. Die 
Entwicklung im Baunatal ist hier im Kontext der allgemeinen Situation der 
Landwirtschaft im 19. lh. zu sehen, die durch Steigerung der Ertragsfahigkeit, 
z. B. durch verbesserte Fruchtfolge, DUngung, moderne Anbau- und Vi eh
haltungsmethoden, der raschen Bevolkerungszunahme Rechnung tragen woll
le. AufschluBreich sind die Informationen uber den Verlauf der Flurbereini
gung und Gemeinheitsteilung in den Dorfern des Baunatales, deren positives 
Ergebnis die Verbesserung der bi s dahin haufig zersplitterten Flachenstruktur 
war. 

Mit dem vom Gerd Haenisch geschilderten Obergang vom Kirchenbuch zum 
Standesamtsregister mussen sich bi s heute viele Genealogen und Familien
forscher befassen. Di e alteste Eintragung in ein Kirchenbuch des Baunatals 
findet sich unter dem 17. November 1598 in Kirchbauna, zu dessen Kirchspiel 
auch die Gemeinden Altenbauna, Rengershausen und Hertingshausen gehor
ten. Seit 1874 waren in den Baunatalgemeinden wie Uberall im Deutschen 
Reich die Standesamter fur die Eintragungen von Geburten, Trauungen und 
Beerdi gungen zusttindig. .. 

Franz loser Mutterrrhorsten Schmidt geben einen Uberblick Uber das 
Baunataler Postwesen unter besonderer Berucksichtigung des Bahnhofs 
Guntershausen, der ab 1852 durch die Kreuzung der Main-Weser-Bahn (Kas
sel-Frankfurt) und Friedrich-Wilhelm-Nordbahn (Leipzig-Ei senach-Bebra
Kasse l) zu einem Verkehrsknotenpunkt in Nordhessen geworden war. 

Ein Kapitel von zentraler Bedeutung ist die von Manfred Gruber verfaGte 
Darstellung der Entwicklung des politi schen Lebens vom I. Weltkrieg bis zu 
Machtergreifung der NSDAP 1933. Hier finden sich Hinwei se Uber die Bevol
kerungsentwicklung. das Wahlerverhalten, die Inflationszeit und das seit Be
ginn der Weltwirtschaftskrise (Oktober 1929) bedrohliche Anwachsen der 
NSDAP. Das Ergebni s der letzten halbwegs freien Reichstagswahl vom 5. 
Marz 1933 sieht in Altenbauna. Gunlershausen, Kirchbauna, Hertingshausen 
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und Rengershausen die NSDAP an der Spitze. Lediglich in Altenritte und 
GroBenritte war die SPD die starkste politi sche Kraft. 

Daran kniipft der von Susanne Schmidt bearbeitete Beitrag iiber Baunatal im 
Nationalsozialismus an. Die Haltung der Bevolkerung war weitgehend von 
Zustimmung oder Anpassung an die Hitler-Diktatur bestimmt. Die Entwicklung 
im Baunatal verlief ahnlich wie in anderen Regionen des Dritten Reiches. Dureh 
Verbot oder Aunosung der Paneien. G leichschaltung des offentlichen Lebens. 
Terrorakte gegen politische Gegner. Verfolgung der luden - hier hatte man si ch 
genauere Angaben gewiinscht - und Militarisierung der lugend wurde der Kurs 
auf Klieg und Vemichtung gestellt . Aspekte, die durch die Ansiedlung von 
Riistungsindustrie - die Henschel Flugmotorenbau GmbH in Altenbau na (ge
schilden von Helmut Bemen) - und die katastrophalen Folgen des 2. We ltkriegs 
(Comelia lunack-Koch) nachdriicklich unterstrichen werden. In diesem Zusam
menhang sind auch die Zwangsarbeiter in den Baunataler Gemeinden (Stefan 
Dettke) zu sehen. die hauptsiichlich im Henschel-Flugmotorenwerk am On des 
heutigen VW-Werkes eingesetzt waren. 

Aufschlul3reiche Erkenntnisse tiber die Versorgung def Bevo lkerung mit 
Dienstleistungen 1866- 1945 kann Hel mut Berner! auf der Grundlage von 
Gewerbesteuererhebungen und AdreBbiichern vermitte ln . In der Region des 
Baunatales iiberwogen die kleinen Gewerbebetriebe. Neben der Landwirt
schaft waren Metall- und Holzberufe starker vertreten. 

Weitere im vorl iegenden Band behandelte Bereiche des dornichen Lcbens 
sind die Entstehung der Feuerwehr (Leo Plum), die Preis- und Lohn
entwick lung (Helmut Bernert), die Kirehe unter verschiedenen Staatsformen 
sei t 1866 unter besonderer Beriicksichtigung der kurhessi schen Renitenten 
(Peter Unglaube), das Genrudenstift in GroBenritte (Karl-Heinz Sander). die 
offentl iche Wasser- (Bernhard Kiihne) und die regionale Stromversorgung 
(Jorg Erbskorn) sowie das Hochwasser und der Hoehwasserschutz im Ei n
zugsgebiet der Bauna (Klaus Rottcher/Frank Tonsmann). 

Zwei Beitrage von Hans- Karl Beck mann beleuchten das Schulwesen in 
Baunatal. Sie enthalten Beispiele aus den sieben Vorgangergemeinden in vier 
Epochen iiber den Weg von der einklassigen Dorfschule wr Mittelpunkts
schule. wobei den sich jewei ls wande lnden zeitgeschichtlichen Einniissen auf 
die Schule Rechnung getragen wird. 

Dem Wirken des Pfarrers Hermann Schafft in Kirchbauna iSl ein eigenes 
Kapitel gewidmet (Martin Hein). In Wirklichkeit ging die Tatigkeit dieser 
bedeutenden Personlichkeit weit iiber das Baunatal hinaus. So erwarb er sich 
beim Aufbau der Schulabteilung im Kasseler Regierungsprasidium besondere 
Verdienste. 

Von Interesse sind die AusfUhrungen Angela Pitzschkes iiber die wirtschaft
lichen Neuanfange nach 1945, die Veranderung der Bevolkerungs- und Sozial
struktur durch die Aufnahme der aus dem Osten kommenden Fliichtlinge und 
Vertriebenen und die Wandlungen in Gewerbe und Landwirtschaft. 

Besondere Beachtung verdient Heinrich pnugs Schilderung des Aufbaus des 
VW-Werkes und der daraus entstandenen Folgen fUr das Uml and. Der eigentli 
ehe Geburtstag war der 5. Oktober 1957, als der Kaufvert rag zu einem Kauf
preis von 6.5 Millionen DM zwischen der Firma Hensche l & Sohn in Kassel 
und dem Volkswagenwerk in Wolfsburg unterzeichnet wurde. Zu den Folgen 
des Baues gehone 196 1 die Aus- und Umsied lung a\ler Landwine des e insti-
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gen Dorfes Altenbauna. Minutios werden die cinzclnen Etappen dieses gewal
ligen Vorhabens beschrieben. das das Gesicht der Region vor den Toren 
Kasse ls veranderte. Hier wird klar. daB vor allem von dem neuen VW-Werk 
entscheidende Anslofie zur Entstehung der Stadt Baunatal ausg ingen. die durch 
den Z uzug Tausender Arbeitnehmer und ihrer Familien eine van den 
Vorgangergerneinden stark abweichende Bevolkerungs- und Sozialstruktur 
aufwies. Mil Rechl weisl Heinrieh pnug auf den groBen Anleil des Landes 
Hessen und des Landkreises Kassel an dieser E.lIwick lung hin . 

Daran schlieBen sieh Karl-Heinz Mihrs AusfUhrungen Uber di e Be legschafl 
des VW-Werkes Baunalal an, die vom modernen Managemenl der Wolfsbur
ger Zentral e profiti erte. Neben die enorme Lei stungsbereitschaft trat das ge
wachsene SelbSlbewuBrsein der Belegschafl hinsichllich des Engagemenrs in 
der belri eblichen Milbeslimmung. Auch bei der Inlegralion auslandi scher Ar
beilnehmer selzle das Baunalaler VW-Werk Akzenre. 

Den Weg wr Sladl Baunalal - 1966 schlossen sich die Gemeinden Baunalal 
und GroBenrittc dazl! zusammen - zeichnet Horsl Werner nach. AufschluB
reich iSI der Hin weis. daB die Verleihung des Sladrrechles in ersler Linie ein 
Trosl fUr die GroBenriller sein sol lie. dem Verlusl der kommunalen Selbsliin
digkeil nichl nachzulrauem . Gerade in den 60er l ahren wird deullich. wie 
rasch der UrbanisierungsprozeB in diesem Raum verlief. 

GroBen Ei"nu B auf die Slrukluren am On und in der Reg ion halte die 
Finanzkraft der Stadt Baunatal. die vom wachsenden Steueraufkommen der 
Gewerbe- und Grundsleuer. vor allem in Verbindung rnil dem Volkswagen
werk . profiliene (Dielri eh GeiBer). 

Die von Volker Lappohn geschilderle EnlwicklungsmaBnahme nach dem 
SliidleballfOrderungsgeselz erslreckt sieh von den 70er lahren bis ZlI Gegen
warl. Sie urnfaBI 103 Heklar an Wohngebielen. wo insgesanll ca. 4250 neue 
Anwohner angesiedelt wurden. Diese Ergebni sse wurdell im hess ischcn 
Landeswellbewerb 1994/95 "Familicnfreundlicher Sliidlebau" rnil dem I. 
Preis allsgezeichnet. 

Nach Klaus Dre ismann waren die wichli gsten Fakloren der sladlebaulichen 
Entwicklllng Baullatals die Erarbeitullg von Strategien im politi schell Bereich, 
die Beaufl ragung einer fachlieh kompelenlen Gruppe von Sradlplanem, Archi
tekten und Vertretern dcr Verwaltung. in Zusammenarbeit mit den politi schen 
Gremien eine neue Stadt zu entwickeln, um dem Bedarf an Wohnllngen und 
Arbeirspltilzen durch die Schaffung neuer Baugebiele Rechnung zu lragen. und 
die Realisierung dieser Pl anungen unier dem Aspckt der verschiedensten 
Sachzwtinge. 

Beilriige Uber die Verkehrsinfraslrukrur (S irnone Wichmann). die Enlwick
lung der Paneienl andschafl in Baunalal nach dern 2. Wellkrieg (Werner Neisel) 
- hier kon",e die S PD durch die Ansied lung des Volkswagenwerks mil den 
damit verbulldenen wirt schaftlichen und sozialen Vertinderung ihre Position 
ausbauen -. das klllrure lle und geselli ge Lebe" (Eckhard Mihr) und die 1200-
lahrfeier Alrenrilles und GroBenrilles anlaBi ich der 775 bezeuglen Ersl
erwiihnllng von Rillahe in einer Urkllnde des Kl oslers Hersfeld (Karin 
Meinken) schli eBen den informali ven Band ab. der durch Verzeichnisse der 
Pfarrer und BUrgenneister der Sladl Baunaral und ihrer Vorgangergemeinden 
sinn voll erg~in z l wird. 

Ste/all Hartman 
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K o n i g, York-Egbert, W i e g and , Thomas (Hrsg.): Bad Hersfeld . Ein 
Lesebuch. Die Stadt Bad Hersfeld einst und jetzt in Sagen und Geschichten, 
Erinnerungen und Berichten , Briefen und Ged ichten. Husum : Husum Veriag 
1998. broschiert, 224 Seiten , 19,80 DM (ISBN 3-88042-827- 1). 

Der fast schon poetische Untertitel des Buches liiBt ein nostalgisches Sam
melsurium erwarten, besrcnfalls eine Aneinanderreihung Hingsl bekannter alter 
Texte nun auch liber Hersfeld , wie dies heute gern in oft schne ll und lieblos 
gemachten Sammelbanden dieser Art der Fall is!. 

Fal sch. Natliriich findet der Leser erneut die "groBen", hier und da schon 
immer mal wieder abgedruckten Texte liber Hersfeld und kann nachlesen, was 
Johann Peter Hebel, Franz Dingelstedt , Gustav Freytag oder Ricarda Huch 
liber die Stadt geschrieben haben und sich neu begeistern liber so viel Treffen
des und so schonen Stil. Aber dazwischen findet er sehr viel mehr Uber 
Hersfeld. findet Unerwartetes und Unbekanntes. 

Da sind Texte liber Hersfeld aus der spiitminelalterlichen chronikali schen 
Oberiieferung oder aus fmhen Landes- und Ortsbeschreibungen. die bis lang 
wirklich nur in Werken des 17., 18. oder 19. Jahrhunderts stehen. die oft nur 
noch in zwei oder drei hessischen Bibliotheken vorhanden sind und seit ihrem 
Erscheinen kaum wieder gewlirdigt worden sind. Wer, selbst unter den Hers
feld-Kennern, hat. Hand aufs Herz, gewut3t. was l ohannes Lanius in seinem 
1630 in Erfurt erschienenen Buch liber den Hersfelder Heilbrunnen und die 
dort erfolgten Heilungen geschrieben hat? Oder was der sogenannte Anony
mus in seiner bis 1479 re ichenden Chronik von Thliringen und Hessen. ei ner 
Kompilation aus verschiedenen, z. T. verlorenen Werken des Hersfelder Chro
nisten Johannes Nuhn ( 1442- 1523), festgehaiten hat liber Fritz Stupplers Ober
fall auf Hersfeld und den Kindermord auf der Queste bei Wippershain 1410 
(S. 33), den Stadtbrand von 1439 (ebd.), liber die Erbauung von Friedewald 
(S. 205) und darliber, wie schon im 15. Jahrhundert ein Ausbacher unangeneh
me Wahrheiten ausspricht (S. 205 f. )? Ganz nebenbei lernen wir aus diesem 
letzten Text auch die Quelle kennen, aus der Wilhelm Neuhaus 1922 in seinem 
Buch "Sagen und Schwiinke aus dem Kreis Hersfe ld" die Sage .,Falsches 
Zeugnis reden" geformt hat (dort S. 76ff.). 

Aber auch jlingere Texte werden neu gebracht, etwa aus den noch 
vertrauteren Schriften Hersfelder Autoren der letzten 50 Jahre, Texte von 
Wilhelm Neuhaus. Gerhard Uhde oder Bernhard Rauche, die spatestens jetzt 
beim nochmaligen Lesen ihre hohe Qualitat offenbaren. Selbst jli ngste VerOf
fentlichungen. bi s hin zu Zeilen aus der Tagespresse von 1996. sind als des 
Wiederabdrucks wert befunden worden . Nichts Wichtiges scheint zu fehlen, so 
daB Y -E. Konig und Th. Wiegand nicht nur eine Texte-Sammlung. sondern ein 
kleines Quellenwerk zur Hersfelder Geschichte geschaffen haben. Man hat das 
GefUhl, hier waren zwei Herausgeber umsichtig am Werk, die. crstaunlich 
genug fUr heutige Zeiten, offenbar die gesamte Hersfeld-Literatur kennen und 
mit kundiger Hand und Liebe zur Sache ausgewahlt haben. Das Ergebnis 
macht Mut, denn es laBt hoffen, daB auch heute Geschriebenes noch nach 
Jahren und Jahrzehnten, vielleicht sogar nach Jahrhunderten noch gelesen wird 
und gute Texte auch dann noch wichtig sein werden. 

DafUr. daB die beiden auswartigen Herausgeber solche Texte erkannt, zu· 
sammengestcllt und neu hcrausgegeben haben. miissen wir dankbar se in . Wir 
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ahnen aber auch. wie ein soJches Blichlein vielfach aufgenommen werden 
wird: ,.Kennen wir doch alles schon" . "War doch alles schon mal geschrieben", 
. .Ist ja nichts Neues drin", wird mane her sagen und nicht ahnen, wie wenig er 
verstanden hat. 

In der schlichlen Aufmachung eines Taschenbuchs, das man sich vom Buch
binder in einen dem Inhalt angemessenen Einband schlagen lassen so li le, iSI 
herausgekommen ein gut recherchicrtcs. feinsinnig und mitunter hintergrundig 
komponien es und, was die Que llennachweise angehl , handwerklich solide 
geslalteles Buch liber die Sladl Bad Hersfe ld und ihr Uml and. die beide in den 
lelzlen l ahren mil gUlen Veroffenlli chungen liber sich und ihre Geschichle 
wahrlich nicht verwohnt warden sind. 

Klalls Sippel 

K r i e g er , Harald: Balhorn. Ein Dorf auf dem Wege aus dem Mittelalter 
(Edilion Geschichle, Band I) Frankfurt (Oder): Viademica-Verlag 1998. 243 
S .• 43 Abb .. 25 Tabellen. 78.- OM. 

Nach seiner Pensionierung begann der Berliner Geschichtslehrer Krieger mit 
der Erforschung der Geschichle des Dorfes Balhorn - heule Teil der Geme inde 
Bad Emslal - im Landkreis Kasse!. in dem sein Valer geboren wurde. Er zog 
ihm zugangliche Literatur, eini ge Archi valien im Slaatsarchi v Marburg, das 
Balhorner Kirchenbuch sowie Familienpapiere einer Balhorner Familie heran . 
Das jetzl vorl iegende Ergebnis sei ner Studien zur Wi nschafts- und Sozial
geschichle bezeichnet er als "gewissenhafte Kompilation". Der Leser. den der 
Verfasser erreichen will , iSI "kein Gelehrter. aber je mand, der d ie Geduld 
aufbringt. sich in fremde Zeiten zu versetzen". 

Ausgangspunkl fUr Kriegers Inleresse war die Informal ion, daB in Balhorn 
die Dreifelderwinschaft erst kurz vor dem ersten Weltkrieg abgeschafft wurde 
und das Dorf somit noch lange durch mittelalterl iche Strukturen gepragt 
wurde. Seine AusfUhrungen zum Mitte lalter im ersten Kapitel des Buches 
(Dorf. Feldmark, Dorf als Gemeinde, Kirche. Dorf und "Slaat") liegen -
angesichts der geringen Zahl der Quellen - haufig Informalionen aus der 
frlihen Neuzeil zugrunde. Die " Rlickrechnungen" der Bevolkerungszahl be
zeichnet der Verfasser selbsl als "gewagt". Das Kapitel " Balhorn in der Neu
zeit" schliigl den Bogen des 16. l ahrhunderts bi s zur Verkoppelung im lahr 
19 12. Dabei wird ein Balhorner Bauer des 18. l ahrhunden s auf Grund der 
Informationen des "Lager-, Stlick- und Sleuerbuchs" aus dem l ahr 1746 aus
fUhrli ch vorgestellt . Weilere Abschnitte sind dem Kredilwesen und der Stel 
lung der laden im landlichen Kredil - und Handelswesen gewidmet. Der Ab
schnitt ,.Auswege aus der Mi sere der Landwin schaft" enlhalt AusfUhrungen 
liber die Grundlastenablosung. Spar- und Darlehenskassen, Versicherungen. 
Kan offelanbau, Schweinehaltung und den EisenbahnanschluB des Dorfes. 
Nach einem kurzen Kapitel liber polilische Wahlen zwischen 1834 und 1932 
werden Ausblicke in die Gegenwan gegeben. In Ex kursen werden die Bedeu
tung der Spannkuh, die Mililarlasten und das Brau- und Brennwesen im Dorf 
dargeslellt. Der Materialanhang enthalt u.a. eine Zusammenstellung der 
Balhorner Flurbezeichnungen sowie e ine tabellarische Zusammenstellung der 
Hofslellen und ihrer Besitzer von 1737 bis in die I 970er l ahre. 
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Leider enthalt der Anmerkungsapparat nicht alle Quellennachweise. Einzel
ne fehlerhafte Aussagen - die Skizze zur Stellung des Dorfes in der "mittelal
terlichen Kirchenorganisation" enthtilt u. a. das bereits im 8. lahrhundert auf
gchobene Bistum Btiraberg - waren sicher vermeidbar gewesen . Die Hinwei se 
auf literarische Spiegelungen von histori schen Sachverhalten (u. a. Budden
brooks, Der Stechlin) sind nicht immer angemessen. 

Der Verfasser ist sich bewuBt, daB er sein Thema nicht umfassend bearbeiten 
konnte. Im Nachwon gibt er Hinweise auf Quellenbestande liber den On 
Balhorn, die noch nicht ausgewenet sind . Wlinschenswen ware auch. daB etwa 
die Einrichtung der "Arbeitsleute", auf die der Verfasser im Vorwon mit einem 
drastischen Zitat hinweist, naher beleuchtet wlirde. 

Eberhard Mey 

Bernsdorf , Walter /C laBen . Antje / Flilberth. Georg u.a.: Gissel
berg. Das Dorf der flinf Hofe. Hrsg. vom Magi strat der Stadt Marburg. Presse
amt (= Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur, Bd. 64). Rathaus
Verlag. Marburg 1998, 172 S. 

Das kleine hessische Dorf Gisselberg, seit 1974 ein Stadtteil der Universi
tatsstadt Marburg, wird erstmals urn 1300 urkundlich erwahnt. Die frlihesten 
statistischen Angaben liber den On vermitteln ein Bild, das bis ins 20. l ahrhun
den unveranden blieb und erst seit circa 40 lahren sich grundlich veranden 
hat. Gisselberg war lange Zeit ausschlieBlich e ine Ansammlung von flinf bis 
acht Hofen. 

Die Marburger Hochschullehrer Waiter Bernsdorfund Georg Ftilbenh haben 
sich zusammen mit einer Gruppe von Studenten und Studentinnen im Rahmen 
eines Seminars iiber mehrere Semester hinweg intensiv mil Gi sseldorf be
schaftigt und in zum Teil mlihevoller Kleinarbeit die Geschichte des Ones 
erforscht. Ihr Ergebnis, das nun in Form des Buches "Gisselberg. Das Dorf der 
flinf Hofe" als Band 64 der "Marburger Stadtschriften zur Geschichte und 
Kultur" vorliegt. kann sich sehen lassen. 

Wie def Gisselberger Ortsvorsteher Hans-Dieter Elmshauser in seinem Vor
wort schreibt, m6chte die Gisselberger Chronik "eine Brucke schlagen zwi
schen der Vergangenheit und der Gegenwart . denkwlirdige Begebenheiten 
liberliefern und Geschichtszahlen von lokaler Bedeutung ins Gedachtnis rufen 
und flir die Nachwelt festhalten " (S. 5). Diesem Anspruch wird das 
Gemeinschaftswerk der acht Autorinnen und Autoren voll gerecht. In insge
samt II Kapiteln haben sie e indrucksvoll die Geschichte Giselbergs von den 
Anfangen bis heute nachgezeichnet. So erfahrt die interessierte Leserschaft 
eine Menge Details zur Historie des Ones. wobei inbesondere die onliche 
Kultur breiten Raum einnimmt . 

Im Vergleich zu manch anderer Onschronik fa llen bei de m vorliegenden 
Band insgesamt betrachtet zwei Punkte besonders positi v aur. Zum einen 
wurde der Blick auch auf die sogenannten "kleine Leute" gerichtet, so daB sich 
beispielsweise auch Berichte liber Wirte, Nachtwachter und Auswanderer 
finden. zum anderen wurde die Zeit der nationalsozialisti schen Gewaltherr
schaft nicht ausgespart. Dies erscheint urn so bernerkenswerter, als es sich urn 
einen vergleichsweise kleinen On handeIt. 
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lIIustriert ist das ansprechende Buch mit drei Planen. ei ner Rei he von Tabel
len. ei nem Faksimilie aus dem Kirchenbuch von 1757/58 sowie knapp 30 
zeitgenossischen schwarz-weiB-Abbildungen. Die Dokumentatio n einiger ak
tueller Fotos htitte dem Betrachter freilich die Veranderungsprozesse der letz
ten Jahrzehnte noch sttirker vor Augen gefUhrt. Warum bei der Abfassung des 
Textes. fUr den alle Autoren und Autorinnen gemeinschaftlich Verantwortung 
tragen. auf Anmerkungen gtinllich verl ichtet wurde, ist nicht nachvollziehbar. 
Immerhin sind nach jedem Kapitel die benutlten Quellen angegeben. Wahrend 
man ein zusammenfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis ebenfalls ver
miBt. kann das im Anhang abgedruckte Personenregister mit Angaben von 
Geburts- und Sterbejahren lobend hervorgehoben werden. Trotl der genann
ten. ch er unter wissenschaft lichen Gesichtspunkten kleinen Einschrankungen 
geblihrt dem Autorenkollekti v das unei ngeschrankte Verdienst. daB durch ihre 
Arbe it - ne ben Hermershausen. Marbach. Moi scht, Ockershausen und Wehrda 
- nunmchr ein weiterer Stadttci l von Marburg historisch grUndlich erforscht ist. 

Huber! Kol/illg 

H u c k . Thomas S. 1 W i e g a nd. Thomas u. a.: Eschwege. Ein kunst- und 
kulturgeschichtlicher StadtfUhrer. Eschwege/Kassel: Bild & Geschichte 1997, 
68 S .. 77 Abb .. Format 11 x 23 cm, gehft.. 9.80 DM (ISBN 3-928 172-33-6). 

Mit dem Dehio ist e in Stadtrundgang nur sehr eingeschrtinkt mtiglich; andere 
Publikationen sind entweder zu speziel!. zu unhandlich. zu teuer. liberholt , 
vergriffen oder wollen cher werben. Daher ist der nunmehr vorliegende und 
dUTch sei n Format auGersl handl iche Stadtfiihrer mehr als willkommen, 
schlieBt er doch eine lange beklagte schmerzliche LUcke im tirt lichen 
Li lerat urangebot. 

Der positi ve Gesamteindruck beginnt bereits be i der ansprechenden Aufma
chung. Den Einband l iert ein Stadtplan aus dem Jahre 1826, mit dessen Hilfe 
allerdings auch heute noch eine Orientierung in der Innenstadt moglich isl. 
Weiterhin Uberzeugen die Qualittit des feinen Papiers und der Wiedergabe der 
durchweg sc hwarz-weiBen Fotos und Zeichnungen, die dem Text erlauternd 
beigegeben sind. FUr die Abbildungen wurde ein raumsparendes Format zu
gunsten der textlichen Darstellung gewtihlt. die durch Kompetenz und Lesbar
keit besticht. 

Zum Inhalt g ibt es eine kurze EinfUhrung. Es folgen Literaturhinweise 
vorwiegend jungeren Datums ~ dankenswerterweise wird dabei auch einmal 
auf die um fangreichen BesUinde des Stadtarchi vs und del' StadtbUcherei ver
wiesen, die jedermann offenstehen. 

Die Ausfiihrllngen beginnen mit einem Uberblick libcr die geographi sche 
Lage (HlIck Illit Stefan Fiege) und einem AbriB der geschichtlichen Entwick
lung (Huck). bevor Wiegand und Gerhard Seib nach einer EinfUhrung in die 
stiidteballliche Entwick lung die Kulturdenkmale im einzelnen beschreiben: 
Stadtbefestigung. Kirchen. Kl tister, SchloB. Profan- und Wohnbauten, Fried
hare. Denklll,Uer, Brunnen sowie Kunst im tiffentlichen Raum; die Autoren 
berlicksichti gen auBerdem den Fachwerkbau in den Stad tteilen und setzen sich 
kritisch mit den stadtebaulichen Sunden del' Vergangenheit auseinander. Zu
stitzlich werden drei Stadtrundgange mit den Schwerpunkten Siedlungs-

• 
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geschichte (Huck), Fachwerk (Wiegand) und Winschafts- und Industrie
geschichte (Wiegand) angeboten ; aktuelle Planski zzen helfen bei der Orientie
rung. leweils eine gUle Stunde Gehzeit sollte man investieren. fUr den Rund
gang zur Industrie- und Winschaftsgeschichte wohl eh er etwas mehr. beleuch
let er doch ein weitgehend in Vergessenheit geratenes Kapitel der Stadtge
schichte, als die Eschweger Tuch- und Lederherstellung in hoher Bliite stand 
und die Stadt als "hessisches Elberfeld" gait. Eine "Rundfahl1 iiber die Darfer" 
(Huck) stellt die Stadtteile vor: Niederhone (seit 1936) sowie Oberhone. 
Niddawitzhausen. Eltmannshausen. Albungen, Nieder- und Oberdiinzebach 
(seit 1972 bzw. 1974). Ein Kurzregister am SchluB erleichtert das Auffinden 
der Einzelobjekte. Ob bei der Lektiire zuhause oder en passant vor Ort: eine 
FUlle van Infonnationen tut sich VOT Einheimi schen und Frcmden auf; Bekann
ICS kann vertieft, Unbekanntes erschlossen. Wiederentdecktes bestaullt weT
den . Die Autoren ermbgiichen damit in einzigartiger Weise. Eschwege lInter 
den verschiedensten Aspekten kennenzulernen . 

YOI-k -Egberr KOllig 

Geschichten aus unserem Dorf. G ann e rn 1296- 1996. Bearb. von Giinter 
Debus in Zusammenarbeit mit Elisabeth und Inge Debus. Gannern 1996. 
750 S., zahlr. z. T. farbige Abb. i. Text (ISBN 3-00-001109-9). 

AnlaB des vorliegenden Bandes ist das 700jahrige lubiICium des im 
Marburger Hinterland gelegenen Dorfes Gannern. Er versteht sich als Chro
nik , die die Erinnerung an die don im Laure der lahrhunderte lebenden 
Menschen fe sthalten will. Nach einer kurzen Betrachtung der geographischen 
Lage des Ones im Gansbachtal und Breidenbacher Grund und der Vermittlung 
einiger Fakten zu den kirchlichen, politi schen. gerichtlichen und kulturellen 
Verhaltnissen fOlgt ein Oberblick Uber die Gemarkung van GOllncrn. die mit 
770 Hektar im Vergleich ZlI den umliegenden Gemeinden relati v groB ist. Von 
Interesse ist ein hier abgedruckter Ausz~g aus der Flurbeschre ibung von 1826. 
die iiber die damalige Anordnung der Acker und sonstigen Parzellen mit den 
zeitgenassischen Flurnamen AufschluB gibt. Wenn auch die Bedeutung man
cher van ihnen bis heute nicht geklart werden kann , lassen sich doch daraus 
Aufschliisse tiber die Besiedlung und die Veranderungen des Landsc haftsbil
des entnehmen. 

Ein Schwerpunkt des Buches ist die Hauser- und Familiengcschichte. darge
stellt auf der Grundlage der Beschreibung ei nzelner Gebaude des Dorfes. Der 
Leser erhalt hier viele Details Ober die bis etwa 1900 vorherrschende 
Fachwerkbauweise, wobei nur die Kirche und das Backhaus Ausnahmen bilde
ten. Das Zimmern eines Fachwerkhauses kann aus heutiger Sicht als Fertig
bauweise bezeichnet werden, wodurch der ganze oder te ilwei se Abbau der 
Hauser und ihre Wiedererrichtung an anderer Stelle (Translozierung) maglich 
wurden. In Gonnern herrschte wie im gesamten Hinterland das mehrzonige 
Einhaus mit Stil des hessisch-frankischen Fachwerkhauses vor. Der Verf. 
spricht von der Bliite der Fachwerkbaukunst in der Barockzei t. die allerdi ngs 
kaum bis 1830 verlangert werden kann. Zur Vermeidung von MiBverstiindnis
sen ware cs besser, hier von einer Anlehnung an barocke Formen zu sprechcn. 
AufschluBreich ist der Hinweis auf die nach 1840 einsetzende Vereinfachung 
des Fachwerkbaus. der niichterner. wirtschaftlicher und weniger liebevoll 
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gestaltet wurde uod sich damit den veranderten Zeitverhaltnissen anpaBte. 
Wichtige Quellen zur Geschichte der Hauser und ihrer Bewohner sind die 
Familientafeln. die zu nahezu jedem Wohngebaude iiberliefen sind. Sie ver
mitteln bisher wenig beachtete Oaten zur dornichen Bevolkerungs- und Sozi
alstruktur. Daneben finden sich zahlreiche auf die Hauser und ihre Bewohner 
bezogene Zeugnisse in Gonnernscher Mundan. die nach den Feststellungen 
des aus Weidenhausen bei Gladenbach stammenden Sprachforschers Hans 
Friebershauser weitgehend den kirchlichen Send- und Kirchspielgrenzen, den 
politi schen Amtsgrenzen und den Gerichtsgrenzen des ausgehenden Mittel
alters folgt. 

Der folgende Abschnitt schilden wichtige Ereignisse der Dorfgeschichte, 
wobei alJerdings vieles recht unsystemati sch zusammengetragen worden ist. 
So stehen neben Ausziigen aus mittelalterlichen Urkunden und friih
neuzei tlichen Quellen eher sachbezogene Kapitel wie "Gonnern und die Land
grafen in Marburg" und "Gonnern bedroht von Krieg und Seuchen". Der Leser 
hat es daher schwer, den beriihmten "rot en Faden" durch die lahrhunderte zu 
finden. Diese Mangel finden sich in vielen Gemeindechroniken, die chef einer 
Materialsammlung als einer sachlich fundienen Darstellung entsprechen . Den
noch ist der positive Nutzen fUr die interessiene Offentlichkeit nicht zu verken
nen, wird hier doch Geschichte "von unten" oder "zum Anfassen" geliefen, die 
allerdings der ordnenden Hand des Fachhistorikers bedarf. Eine gewisse 
Orientierungshilfe in dem vorliegenden Band is! die Zuordnung einzelner 
iiberlieferter Ereignisse zur Amtszeit def Biirgermeister fUr den Zeitraum von 
1700 bis 1962. Einblicke in das dorniche Leben wie das Wohnen, das soziale 
Miteinander, die Kle idung, Arbeit, das Handwerk, die Ernahrung, lahres
ereigni sse und das Vereinsleben runden den informativen Band ab. 

Sfejall Hartmanl1 

8ergbau in Hessen 

R 0 h rig , Micha: Bergbau im Richel sdorfer Gebirge im 20. lahrhundert ; die 
Gewinnung von Kupferschiefer und Schwerspat bei Sontra in Hessen. (Hessi
se he Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde, Band 33.) 
Kassel: Verein f. hess. Geschichte und Landeskunde 1998.356 S., 24 Abb. im 
Text. 37 Tabellen. Kart: 48,- OM. 

Mit diesem Buch legt Micha Rohrig eine breit angelegte Arbeit vor, die sich 
mit der Geschichte des Bergbaues auf Kupferschiefer und Schwerspat im 
Richelsdorfer Gebirge befaBt und einen Zeitraum abdeckt, "der gepragt ist 
vom qualenden Niedergang des deutschen Erzbergbaus". Obwohl die Vorkom
men im heutigen WeltmaBstab gesehen stets als klein bezeichnet werden 
miissen, stellten sie doch iiber lahrzehnte hin einen wesentlichen Anteil der 
deutschen Kupferversorgung bereit. Neben den Vorkommen im Harz waren sie 
die einzigen Lieferanten von Kupfererz und Schwerspat im westlichen Europa. 
Insofern spiegelt die historische Entwicklung des Bergbaus im Richelsdorfer 
Gebirge nicht nur den technischen Fortschritt wider, sie steht zudem in enger 
Wechselw irkung mit der winschaftlichen ErschlieBung eines bislang iiberwie
gend landwirtschaftlich gepragten Gebietes mit alien okonomischen, okologi
schen und poiitischen Konsequenzen. 
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Die Anfange des Erzbergbaus in der Landgrafschaft Hessen lassen sich bis 
ins 13. lh. zurlickverfolgen, sind aber vermutlich alter. Wenn auch aus dem 
Richelsdorfer Erz kein Silber gewonnen werden konnte, hane die Gewinnung 
von Kupfer (u.a. zur Herstellung von Bronze) eine so groBe Bedeutung, daB 
der Landgraf Ende des 17. lh. die Erzgruben des Gebietes Sontra und 
Nentershausen in staatliche Regie libernahm. Das fruher dort ebenfalls berg
mannisch gewonnene Cobalterz verlor seine Bedeutung, seine Gewinnung 
wurde schon im 19. lh . eingestellt . 

Seine Glanzzeit erre ichte der Erzbergbau im Richel sdorfer Gebirge erst im 
20. lh ., als im Zuge der Autarkiebestrebungen die Erzbergwerke die besondere 
Aufmerksamkeit des Staates errangen (sog. " Kupfervertrag" von 1937; Vier
jahresplan mit dem Ziel, "ohne Rlicksicht auf die Kosten die ... Kupfer
erzeugung zu steigern"). Es erfolgt bis in die Kriegsjahre hinein ein zligiger 
Ausbau der Schachtanlagen, der mit der Entwicklung einer entsprechenden 
Infrastruktur e inherging (so sollten z. B. liber 1000 Eigenheime fUr Bergarbei
ter errichtet werden !). Die techni schen und bergbaulichen MaBnahmen der 
einzelnen Gruben werden in dem vorliegenden Buch einzeln anhand der 
Aktenlage beschrieben und z. T. in GrundriBskizzen dargestelh. Dabei werden 
die besonderen geo logischen Verhaltnisse der Lagerstanen und der gefOrderten 
Erze stets auf erhellende Wei se mit einbezogen. 

Von besonderem Interesse fUr den Historiker si nd natlirlich auch die Ausflih
rungen zur Entwicklung der Belegschaft , die in den Kriegsjahren einen zuneh
menden Anteil an Auslandern, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen erfuhr 
(z. T. bis liber 50 % !). Unter bewuBtem Verzicht auf die Schilderung von 
Einzelschicksalen werden die Arbeitsverhahnisse, die Arbeitszeiten, der Ver
dienst, die Wohnverhahnisse und das soziale Umfeld der Bergleute beleuchtet 
und deren Auswirkungen auf die Struktur def Gemeinden ringsum untersucht. 

Mit dem Ende der Kriegshandlllngen 1945 brach auch der Erzbergbau 
zosammen, ein Teil der Anlagen wurde demontiert, Schachte geflute!. Erst 
Ende der 40er lahre (angesichts der Koreakri se) wurde die Kupfererz
fiirderung in zonachst kleinem MaBstab wieder aufgenommen, wohl auch, urn 
der hohen Arbeitslosigkeit ( 1950 in Cornberg fast 70 % !) entgegenzuwirken. 
Es bedurfte ziiher Verhandlungen, die anhand von Sitzungsprotokollen wieder
gegeben sind, urn die wirtschaftliche Grundlage fUr den Wiederanfang zu 
schaffen. lmmerhin war "der kurhessische Kupferschieferbergbau das einzige 
Kllpfererzbergwerk westlich des eisernen Vorhangs in Europa". Ein starker 
Wassereinbruch flihrte 1950 zur Stillegung des wichtigen Reichenberg
schachts, was einen schweren Schaden fUr das Unternehmen bedeutete. Die 
sich verandernde wehpolitische Lage und der si nkende Kupferprei s auf dem 
Wehmarkt zwangen schlieBlich 1955 dazu, trotz sozialpoliti scher Bedenken 
der Bundesregierung, die Forderung von Kupfererz im Richelsdorfer Gebirge 
endglihig einzustellen. Die Schwerspatgruben wurden allerdings erst 1967 
wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen, da Schwerspat unter einem sehr viel 
geringeren technischen Aufwand gewonnen werden kann . 

Mit einer allgemeinen Obersicht liber den " Bergbau im Spannungsfeld von 
Natur, Okonomie und Politik" (Kap. 9) schlieBt das grundlich recherchierte 
Buch nicht oh ne den Funken Hoffnung, daB dennoch "vermutlich nicht das 
letzte Wort liber den Kupferschieferbergbau" gesprochen sei. 
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Ein angeschlossenes 5-seitiges Glossar erltiutert die zahlreichen geologi
schen und bergbaulichen Fachausdrucke und erleichten so dem Nicht
bergmann das Verstandnis des ansonsten flii ssig geschricbencn Textes. Ver
zeichnisse von Abbildungen und Tabellen sowie ein Ons- und Namensregister 
komplettieren den in seiner Vielfalt uberzeugenden und informationsdichten 
Forschu ngsbericht. 

Kllrt Freytag 

E i s e n b a c h , Ulrich und P a u I i n y i , Akos (Hrsg.): Die Kaliindustrie 
an Werra und Fulda . Geschichte eines landschaftspriigenden Industriezweigs 
(= Schriften zur hessischen Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte 3), 
Hessisches Wirtschaftsarchi v, Darmstadt 1998, 11 2 Abb. i. T. 

Der vorliegende Sammelband will den bisherigen unbefriedigenden 
Forschungss tand zur Geschichte der Kaliindustrie verbessern. Hierfur bietet 
die Beseitigung der innerdeutschen Grenze, die bis 1990 das Revier zerschnitt, 
eine echte Chance. Hierbei ist zu bedenken, daG diesem Industriezweig, der 
sich in der sonst strukturschwachen Region zwi schen Bad Hersfeld im Westen 
und Bad Salzungen im OSlen konzentriert, eine beinahe existentielle Bedeu
tung zukommt. Angesichts der Vielschichtigkeit des Themas war umer den 
gegebenen Moglichkeiten an ei ne geschlossene Monographie nicht zu denken . 
Hinzu kam der Mangel an mit der komplizierten Materie befaGten Hi storikern, 
so daG als Autoren auch auf Chemiker, Journalisten und Ingenieure zurtickge
griffen werden muGte. 

Am Anfa ng vermittelt Albert Gunter Hermann Grundkenmnisse uber die 
kompli zierte Entstehung der Salzgesteine im Werra-Fulda-Gebiet vor etwa 
225 Millionen Jahren. Rainer Klink stellt die Bedeutung der Forschungen 
Justu s von Liebigs fUr die Nutzung von Kaliprodukten als Dungemiltel in der 
Landwirtschaft vor, die bald den groGten Absatzmarkt der Kaliindustrie bilde
te. Wichtige Informationen uber die Anflinge der Kalii ndustrie in StaGfun und 
ihre Entwicklung im Werra-Fulda-Revier von etwa 1890 bis 1933 enthalten die 
Beitrage von Lothar Brlickner, Eckart Blixel und Hermann-Josef Hohmann. 
Daran schlieGt die Studie Norben Moczarskis liber die Kaliindustrie in der NS
Zeit an . Bis w m Ausbruch des Zweiten Weltkriegs konnte das Werra-Revier 
seine flihrende Position in Deutschland we iter ausbauen und lieferte ca. 41 
Prozent der deutschen Kaliproduktion. Bei der Umstellung des Deutschen 
Reiches aut" Kriegswirtschaft wurden an der Werra wie auch in anderen Indu
striezweigen zunehmend Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt. Ab 
1944 wurden in einigen Schachten Gold- und Devisenreserven, aber auch 
Kulturgliter. u. a. Bestande des Goethe-Nationalmuseums Weimar, fast aller 
Abteilungen der Staatlichen Museen zu Berlin , der PreuGischen Staatsbiblio
thek und der Marburger Uni vers itatsbibliothek, untergebracht , die hier das 
Kriegsende i..iberdauerten. 

Im fol genden behandeln Rudolf Kokorsch und Hartmut Ruck die Kaliindu
strie Hessens bzw. Thliringens zwischen 1945 und 1989, wobei in beiden 
Umersuchungen der Schwerpunkt in der Darste llung der Ausgangssituation 
nach 1945 und der Probleme der Produktionstechnik und des Absatzmarktes, 
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jeweils im Spiege l des entsprechenden politi schen und wirtschaftli chen Sy
stems, liegt. Die le tzten vier Beitrage von Ute Mayer, Ulrich Eisenbach. Hans
Jiirg Wittig und Claus Peter Muller von der Grun be leuchten die Auswirkungen 
der Kaliindustrie auf d ie Struktur der Bevii lkerung und ihre Lebenshaltung, die 
Schaden fUr d ie Umwelt und insbesondere die Gewlisser durch d ie bei Aufbe
reitung der Rohsalze anfallenden salzhalt igen Abwasser, die Techni ken der 
Kali verarbeitung und als Ausblick den mit vielen O pfern verbundenen Weg 
w r Fusion der Mitteldeutschen Kali AG und der Kali und Salz AG w r neuen 
Kali und Salz G mbH . Ein G lossar mit den wichtigsten technischen Begriffen 
aus dem Bereich der Kaliindustrie rundet den gelungenen Band ab, der viele 
Anstol3e zur intensiveren Beschtiftigung mit diesem fUr Hessen und ThUringen 
in g leicher Weise wicht igen Industriezweig g ibt. 

Stefall Hartm(u 1II 

* * * 

Verschiedene Themen 

W i e d e m ann , Konrad: Aus Handschriften der Landesbibliothek Kassel 
(Nordhessischer Buchersaal). Habichtswald- Ehlen: George Verlag 1998, 
2 1 Doppelbl. in Mappe, 19 Farbabb .. DM 50.- (ISBN 3-9803 159-6-7). 

Die Landesbibliothek Kassel, die zusammen mit der Murhardschen Bi blio
thek der Stadt Kassel seit 1976 mit der Gesamthochschul-Bibliothek Kassel 
e ine Einheit bildet, besitzt uber 3800 Handschriften und Fragmente, d ie seit 
den 60er Jahren nach und nach durch gedruckte wissenschaftli che Kataloge 
erschlossen werden. Daruber hinaus ist es jedoch fUr jede Bibliothek unerl liB
lich, auch interessierte Laien (und potent ie lle Sponsoren) durch geeignete 
Publikationen mit den Highlights ihrer Sammlungen bekanntzu machen. Die
sem Zie l dient die vorliegende Veroffentlichung, bei der sich jedoch leider das 
iibergroBe Format (43 x 56 cm) als fUr die Handlichkeit et was nachteilig 
erweist. 19 farbige Abbildungen, d ie aus 18 verschiedenen Handschriften 
stammen, sind in guter Qualitat wiedergegeben. Auf einem separaten. mit dem 
Abbildungsblatt fest verbundenen Blatt ist jeweil s in einer auch fUr den Laien 
verstandlichen Form alles Notwendige zum A uBeren und zur Geschichte der 
Handschrift , zu den darauf enthaltenen Texten sowie zu m historischen Hinder
grund gesagt. Die von Konrad Wiedemann. dem Leiter der Kasseler Hand
schriftenabteilung, ausgewahlten Handschriften bieten einen Querschnitt 
durch alle Bereiche des Kasseler Handschriftenbestandes. Enthalten sind u. a. 
eine im 9. Jh . in Fulda geschriebene Augustinushandschri ft, ei n im Umkreis 
von Corvey entstandenes Evangeliar ( 10. Jh .. 2. Halfte), der Kasseler Toten
tanz (um 1470 bzw. um 1485), Wigand Gerstenbergs Landeschronik von 
Thiiringen und Hessen sowie seine Frankenberger Stadtchronik Ueweil s 
Frankenberg, um 1500). 

Berl1/wrd TOl/ ll ies 
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T r oB b a c h . Werner I Z i m m e r m a nn , Clemens (Hrsg.): Agrarge
schichte - Positionen und Perspekti ven (Quellen und Forschungen lOr Agrar
geschichte. 44). Stuttgart : Verlag Lucius & Lucius. 1998, 17 1 S., 78,- DM. 

Nach den handbuchartigen Darstellungen von W. Abel. F. Uitge und G. 
Franz in der .. Deutschen Agrargeschichte" def sechziger Jahre ist def von W. 
Trof3bach und C. Zimmermann herausgegebcnc Aufsatzband zur ,ncuen 
Agrargesch ichtc' hoch willkommen. Er resU miert den neueren Forschungs
stand, diskutiert innovati ve Forschungsrichtungen und eroffnet zugleich ncue 
Forsc h u ngsperspekt i ven. 

Werner Rosener stellt die "Probleme der Erforsch ung der landlichen Gesell
schaft des Mittelalters", gesondert nach FrUh-, Hoch- und Spatmittelalter, dar. 
Insbesondere fUr die Sozialgeschichte konstatiert er erhebliche Defizite. die 
wesentlich mit den fehlenden schriftlichen Quellen zusammenhangen. Von 
einer verstarkten interdisziplinaren Zusammenarbeit van Archaologie. Geo
graphie, Volkskunde und allgemeiner Geschichte erwartet Rosener jedoch 
cntschiedene Erkenntnisfortschritte. ~ Fur die Friihe Neuzeit bilanziert Peter 
Blickle in seinem Beitrag "Deutsche Agrargeschichte in der zweiten Halfte des 
20. l ahrhunderts" neuere Forschungsergebnisse zu den Komplexen Dorf und 
Gemeinde, 8aucrnkrieg und Widerstand, Protoindustrialisierung und Moder
nisierung der Landwirtschaft sowie Grundherrschaft und Gutsherrschaft. We
sentliche Impulse seien von den neuen Ansatzen der Historischen Anthropolo
gie, der Mikrohi storie und der Geschlechtergeschichte ausgegangen, deren 
Hauptleistung er in der Abkehr von ei ner ausschlieBlich obrigkei tlichen Per
spektive sieht. - FU r die Darstellung der land lichen Gesellschaft des 19. und 
20. l ahrhunderts hat Clemens Zimmermann den Akzent auf die 
"Transformationsprozesse als Thema der Agrargeschichte" gelegt und dement
sprechend vor all em die Aspekte Agrarmodernisierung und Agrarreformen des 
19. lahrhllnderts, Politisierung und VerbUrgerlichung des Dorfes, national 
soziali sti sche Agrarpolitik und dorfliche Gesellschaft nach 1945 behandelt. Da 
die neuen Einsichten insbesondere lokalhistorischen und vertiefenden sozial
histori schen Untersuchungen, z. B. zur Familienwirtschaft, zu verdanken 
seien, fordert er eine engere Verbindung van Makro- und Mikroebene sowie 
eine starkere Hinwendung zu vergleichenden Studien. 

In seinem Beitrag "Beharrung und Wandel ,als Argument '. Bauern in der 
Agrargesellschaft des 18. l ahrhunderts" arbeitet Werner TroBbach heraus, daB 
die Grundannahme von einer auf der Stabilitiit des Bauemstand basierenden 
landlichen Gesellschaft die altere Forschung entscheidend pragte. Dagegen 
setzt er die Mobilitat und Flexibilitiit, mit der die verschiedenen dorflichen 
Schichten und Gruppen auf die " Instabili tat des vorindustrie llen Alltags" 
(S. 11 2) reagierten : Neben Wanderarbeit , Wanderhandel und Hausgewerbe 
boten marktoricntierte Spezialisierung und Diversifizierung def agrarischen 
Produktion Moglichkeiten der Nahrungssicherung sowie indi vidueller und 
kollektiver Ri sikominderung. 

Neueren Forschungsansatzen, insbesondere der Geschlechtergeschichte und 
def Historischen Kriminalitatsgeschichte. verptlichtet sind die Arbeiten van 
Barbara Krllg-Richter, Ulrike Gleixner und Andreas Suter. In ihren grundsatz
lichen OberJegungen zur "Agrargeschichte der frUhen Neuzeit in geschlechter-

-
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geschichtlicher Perspektive" betont Barbara Krug-Richter entgegen iilteren 
Me inungen die Flexibilitiit der Geschlechterverhaltni sse, die immer wieder 
Ileu ausgehandelt werden muJ3ten und sich zugleich an Stand, Status, sozialer 
Position und Alter orientierten. - In die g leiche Richtung zie lt Suter, der in 
seinem Bericht Uber "Neue Forschungen und Perspektiven wr Geschichte der 
Ilindlichen Gesellschaft in der Schweiz ( 1500- 1800)" zeigt, daB sowohl Man
nem als auch Frauen, unabhangig van sozialen Differenzierungen. an den 
innerdorflichen Herrschaftsverhaltnissen partizipierten und so wm Wandel der 
land lichen Gesellschaft beitrugen. Auch die Aufgeschlossenheit gegenUber 
agrarischen Innovationen sieht er weniger als Charakteri st ikum bestimmter 
sozialer Schichten, sondern als Ergebnis von wechselnden Herrschafts
verhaltnissen, die unterschiedlichen Gruppen Handlungsmoglichkeiten wr 
Verbesserung ihrer Situation boten . - Ulrike Gleixner analysiert den kompli
zierten ProzeB def Konstituierung def Geschlechterordnung in der landlichen 
Gesellschaft aus der Perspektive der Historischen Kriminaltiitsforschung als 
"Rechtsfindung zwischen Machtbeziehung, Konniktregelung und Friedens
sicherung". Ausgehend von der Grundannahme, daB Ubertretungen der Ord
nung Ausdruck von Konnikten innerhalb der Gesellschaft seien. vertritt sie die 
These, daB die Parti zipation van Frauen lInd Mannern an Herrschaft eine 
"friedenssichernde, gesellschaftsstabili sierende Funktion" (S. 59) hatte. 

Die Autorinnen und Autoren prasentieren eindrucksvoll die Ertrage und 
Neuansatze der vielfaltigen Forschungen zu r Iiindlichen Gesellschaft, in deren 
Mittelpunkt die Handlungspraxis der Dorflerinnen und Dorner stehl. Dabei 
betanen sie die Partizipation van Mannern und Frauen an den innerdorfl ichen 
und Uberdorflichen Herrschaftsverhaltnissen sow ie deren Mobilitat und Flexi
bilitat. Wiirischenswert ware jedoch eine stllrkere Beriicksichtigung def unter
bauerlichen Schichten gewesen, da deren Relevanz fUr den Wandel der landli
chen Gesellschaft zunehmend deutlicher wird. 

Ingesamt erweist sich der Band gerade fUr regional- und lokalgeschichtli che 
Forschungen als besonders instruktiv und anregend . Ein knappes Register 
erlaubt den gezielten Zugriff auf ei nzelne Forschungsgegenstiinde. 

Jochell Ebert, !lolla Pollesch, I"grid Rogmallll, Peter Wiedersich 

S c hi u m b 0 h m , JUrgen I Dud e n , Barbara I Gel i s , Jaques/Veit , 
Patrice (Hrsg.): Rituale der Geburt. Eine Kulturgeschichte. MUnchen 1998 
(Beck'sche Reihe 1280), 357 S., brosch ., 13 Abb. , Laden preis 29.80 DM 
(ISBN 3-406 42080-X). 

Das vorliegende Werk, initiiert vom Gottinger Max-Planck-Institut fUr Ge
schichte und der Mission Hi storique Fran<;a ise en Allemagne, stel lt das Ergeb
ni s von Werkstattgespr~ichen verschiedener Autoren und Autorinnen dar. Hi
storiker untersuchen und veranschaulichen zusammen mit Wi ssenschaftlern 
anderer Fachbereiche Aspekte und Rituale der GebUJ1 in der Zeit vom 17. bis 
20. Jahrhundert . 
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Neben den bio logiseh-medizinisehen Aspeklen des Geburtsvorgangs werden 
in vier Themenkreisen vor allem soziale. kulturelle und psyehisehe Hinler
griinde jenes Ereignisses dargeslellt . wobei slets die hi slori sche Belraehlungs
weise der Gebllrt im Vordergrund slehl. Es gehl in ersler Linie "urn die 
Rekonslrukl ion der Wahrnehmungen und Erfahrungen des Geb. rens aus der 
Siehl der handelnden und beleiliglen Frauen und Manner" und niehl urn die 
iiberholte ausschlieBliche Darstellung van Gegensatzen zwischen traditionel
ler lInd moderner Geburl . zwisehen Amen und Hebammen, zwisehen Miin
nern und Frauen. 

1111 erslen Kapilel " Frauensache - Miinnerpfliehlen" werden Tageblieher und 
volksllilllliehe Quellen aus den Slaalen Neu-Englands des 18. lahrhunderts 
sowie aus dem landlichen Frankreich Ende des 19. l ahrhunderts ausgewertet. 
Die beiden AUlorinnen sle llen in ihren Aufsiilzen den e igentliehen Geburtsvor
gang zwar als e ine Angelegenheil der Frauen dar, be leuehlen aber zugleieh 
eindringlich das gesamte Geburtsumfeld al s nieh! rein weibliche Domane. 
sondern vielmehr dureh die Vie lzahl weiblieh-miinnlieher Inlerdependenzen 
gekennzeichnet. 

Seehs Aufsalze besehii fti gen sieh im Kapile l "Wissen, Kompelenz, Konflik
le" Illil dem Spannungsfeld. in dem sieh die am Geburtsvorgang beleiliglen 
Personen befanden. Ambivalenle Hahungen werden niehl nur zwischen Heb
ammcn lInd Arzlen. zwischen Hebammen und Gebarenden. sondern auch 
zwisehen ausgebildelen Geburtshe lfern und dem "ungebildelen" Landvolk 
herausgearbeitet. 

Eine Unlersuehung der Vorgiinge in vier Gebiiranslahen des 18. und 19. 
l ahrhunderl s erfo lgl illl Kapilel "In der Klinik". Die Beilriige befassen sieh mil 
den Zusliinden in den von miinnliehen Geburlshelfern gefiihrten Anslallen in 
G6llingen, M arburg und Wien sowie al s Kontrast dazl! mil der Pariser Klinik. 
die unler fak lischer Le ilUng der Chefhebamme sland. 

Die drei Aufsalze des Themenkre ises " Leben und Tod" vermineln einen 
Eindruck von einem besonders interessanten Ritual der Geburt : Es werden 
.. Frommigke itspraxen" in protestanti schen und katholischen Gebieten iiber 
den Umgang mil TOIgeborenen unlersuchl - ihren Wunder-Erweekungen, den 
ansehlieBenden ehrislliehen Taufen und Beslatlungen. 

Auf der Basis einer vieisei tigen Fachkompetenz der achtzehn Autoren und 
Aurorinnen sowie einer vielschichtigen Variabilitat des Fragehorizonts werden 
die klassischen Fakultatsgrenzen. fUr den Leser auBersl anregend und iiberaus 
fru chlbar. bewuBI gesprengl. Das Bueh slellt eine uneingeschriinkl empfeh
ienswerte Lektiire fUr all diejenigen dar, die sich un voreingenommen urn ein 
wirkliches Versliindni s der Rolle der Frau in der Gesellsehaft bemiihen und 
sich HUt' dieser Suche all zu oft von verkrampft feministi scher Pseudo
wissenschaftlichkeil allein gelassen fOhl en. Eine verdienslvolle Leislung. niehl 
nur irn Interesse der Frauen! 

Magda Thierling 
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G r in d e l. Susanne und S pe i t k a m p . Winfried (Hrsg.): Armenftirsorge 
in Hessen-Kassel. Dokumente w r Vorgeschichte der Sozialpoliti k zwischen 
Aufklarung und Industrialisierung (Veroffentlichungen der Historischen Kom
mission fiir Hessen. 62). Marburg: Elwert 1998.269 S. 

Die vorliegende Quellenedition setzt die Reihe von Arbeiten fort , die 1985 
van Prof. Seier in Marburg begriindet wurde. Zusammen mit seinen Doktoran
den (Speitkamp, Grothe, von Nathusius, Kukowski ) legte er wichtige Doku
mente zur Geschichte Kurhessens im 19. Jahrhundert vor. 

Diese Re ihe wird jetzt von Winfried Speitkamp, jetzt selbst Professor in 
GieBen. fortgesetzt. Wti hrend die frUheren Editionen Dokumente w r politi
schen und Verfassungsgeschichte prtisentierten, ist der vorliegende Band der 
ArmenfUrsorge, d.h. einem Bereich der Sozialpolitik gew idmet. Dieser The
menbereich, der in neueren Arbeitcn var allem zusammen mit der 
Pauperismusdiskussion in das Blick feld der Forschung gekommen ist, wurde 
von der Mitherausgeberin Susanne Grindel 1997 in ihrer Dissertation ZUIn 

Thema .. Armenpolitik und Staatlichkeit. Das offentli che Armenwesen im Kur
fiirstentum Hessen ( 1803- 1866)" bearbe itet. Der untersuchte Zeitraum Iiegt 
zwischen der aufgekHirten Diskussion des 18. Jahrhunderts und dem Beginn 
der modernen Sozialpolitik am Ende des 19. Jahrhunderts. In dieser Zei t war 
wie die Herausgeber in ihrem knappen Vorwort erlautern - Armenfiirsorge vor 
allem die Angelegenhei t der Gemeinden, die aber angesichts des Massen
phanomens Pauperi smus zunehmend iiberfordert waren. Die Poiilik hielt zwar 
am vormodernen Verstandnis van Annul rest und hatte noch nicht die gesamte 
Gesellschaft im Blick. andererseits ging sie Uber die traditionelle ArmenfUrsor
ge hinaus, so daB die Herausgeber zutreffend von "Armenpolitik" sprechen. 

Die im vorliegenden Band prasentierten t 09 Dokumente entstanden in dem 
Zeitraum von 1773 bis 1864, wobe i die meisten aus in der Zeit nach dem Ende 
des Konigreichs Westphalen stammen. Sie werden in vier Bereiche gegliedert . 

Zur Darste llung der A,.,I/UI gehoren Dokumente Uber Hungerkri sen und 
Pauperismus im Vormtirz, die Versuche ihrer Bekiimpfung durch Notstands
maBnahmen und Bettelbekampfung. Dcr Bereich A rmellgesefzgebullg doku
mentiert staatliche Regelungen von der Verordnung Friedrichs 11. Uber die 
Versorgung der Armen und die Abstellllng des Gassenbettelns aus dem Jahr 
1773, dem altesten Dokument, bi s zu Pliinen wr Zentrali sierung des Armen
wesens aus dem Jahr 1855 sowie Plane zur GrUndung von Spar- und Witwen
und Waisenkassen. 

Die A rmell verwa/'U11g durch die Gemeinden wird dokumentiert mit Texten 
zur Armen- und Waisenversorgung, iiber "Armenviiter" und Armen ~i rzte. Die 
Uberforderung der Kommunen fUhrte zu Kontlikten zwischen Armen. BUrger 
und Obrigkeit. Letztere wurde durch kirchliche und pri vate Initiati ven lInter
stiitzt. 

fm Abschnitt A rmellllllsw/lell werden neben Dokumenten zur Kasseler Cha
rite, dem 1785 e ingewe ihten Landkrankenhaus, vor aliem Dokumente zur 
Praxis von Waisen- und Armenhausern vorgelegt. 

Wie in den friiheren Editionen werden auch im vorliegenden Band vor allem 
bi sher ungedruckte Quelien aus dem Staatsarchi v Marburg publiziert. Hinzu 
kommen Ausziige aus Gesetzen der Landgrafschaft bzw. des Kurfii rstentums 
Hessen sowie des Konigre ichs Westphalen. aus Landtagsdebatten. Zeitllngen 
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u.a. Die ausgcwahlten Texte stammen aus alien Teilen Kurhessens e inschlieB
Iich der Exklaven Schaumburg und Schmalkalden. In mehreren Fallen werden 
verschiedene Texte prasentien, die sich auf den gleichen Vorgang beziehen 
(Dokumente 84-87 zu Griindung und Tatigkei t eines Armenpfiegevereins in 
Marburg). .. 

Alle Texte wurden mit e iner von den Herausgebern gewiihlten Uberschrift 
und Angaben zu Verfasser, Datierung, Druckon versehen. Der Anmerkungs
apparat beschrankt sich auf die wichtigsten Angaben. Der Band wird erschlos
sen durch Verzeichnisse von Mtinzen, MaBen und Gewichten, Li sten von 
Quellen und Literatur sowie einem Register de .. Gesetze, Verordnungen, Land
tagsabschiede, Personen, One und Sachen . 

Leider sind den Texten nicht iiberall Anmerkungen beigefiigt, aus denen 
hervorgeht , welche Reaktion der Behorden die Eingaben oder Anregungen 
hervorriefen. In ei nigen Fallen diirfte die entsprechende Information in der 
Dissertation von Frau Grindel enthalten sein, von der zu wiinschen iSl , daB sic 
bald im Druck vorliegt. 

Eberhard Mey 

K r a u se - V i I m a r , Dietfrid, Das Konzentrationslager Bre itenau. Ein staat
li t hos Schutzhaft lager 1933/34, Marburg 1998, Schiiren Presseverlag, 3 I 8 S. 
mit zahlr. Abb., 38,- DM. 

Fast zwanzig Jahre ist es her, daB Prof. Krause-Vilmar und seine Mitarbei ter 
im Keller des damaligen Verwaltungsgebaudes der AuBenstelle Guxhagen des 
Psychi atri schen Krankenhauses Merxhausen auf Akten stieBen, die belegen, 
daB das ehemalige Kloster Breitenau ein friih es Konzentrationslager und von 
1940-45 "Arbeitserziehungs-" und " Konzentrationssammellager" gewesen ist. 
Di e wissenschaft liche Auswertung des Material s miindete 1982 in eine Aus
stellung in Kassel "Erinnern an Breitenau". Noch im gleichen Jahr stellte der 
Landeswohlfahnsverband Hessen als Trager Riiume am On des damaligen 
Geschehens fiir eine Dauerausstellung zur Verfiigung. Im Herbst 1984 wurde 
die Gedenkstatte Breitenau eingerichtet. Seither steht der Name, besser der 
Komplex Breitenau, fUr solide, vorbildliche wi ssenschaftli che Analyse und 
Darstellung von Regionalgeschichte. Nach einigen Broschiiren und Handre i
chungen [olgte 1986 .,Mauern des Schweigens durchbrechen" als Zwischenbe
richt aus der Praxis der Gedenkstatte und 1993 von Gunnar Richter und 
anderen ei ne Gesamtdarstellung dieses Platzes der Ausgrenzung fiir die Zeit 
1874- I 973 mit dem Schwerpunkt auf der Zeit des Nationalsoziali smus. Dane
ben erschienen eine Reihe von Monographien zu besonderen Aspekten 
Breitenaus. 

Nun hat Prof. Krause-Vi lmar die ultimati ve Bearbei tung der Schutzhaftzeit 
( 15 . Juni 1933 bis 17. Marz 1934) vorgelegt. Mit der Obenragung der Regie
rungsgewalt auf Hitler setzte sehr rasch eine wilde und "geordnete" Verfol
gung aller Arten von wirklichen oder vermeintlichen Gegnern oder bloB dem 
Menschenbild des Nationalsozialismus nicht-konformen Personen und Perso
nengruppen ei n. Wei l die Kasseler regularen Haftanstalten bald iiberfiillt wa
ren. richtete der Poli zeiprasident in Breitenau ein Konzentrationslager fUr 
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politi sche ,.Schutzhiiftlinge" ein. 470 Miinner, darunter 13 SA-Angehorige. 
waren insgesamt in der Regel 4-8 Wochen lang inhaftierl. Fast 60 % kamen aus 
Stadt und Kreis Kassel und Hanau. der Rest aus anderen nordhessischen 
Kreisen. Fast 80 % sind den handarbeitenden Berufen zuzuordnen. Der Autor 
hat die Umstande der Einrichtung des Lagers im Spannungsfeld zwischen dem 
Kasseler Polizeiprasidenten, der Anstalt und dem preuBischen Innenmini ste
rium in Berlin sehr genau recherchiert. Weitere Kapitel befassen sich mit den 
Haftgriinden und einwei senden Behorden, den Lebensbed ingungen im Lager. 
den Wachmannschaften. der zeitgenossischen Presseberichterstanung und mit 
dem Umgang mit dem KZ Breitenau nach 1945. Vollig neu ist ein Anhang. der 
alle 470 Htiftlinge in alphabetischer Reihenfolge kurzbiographisch vorstellt . 
Bei den SA-Mtinnern ist der Nachname abgeklirzt. acht Gefangene werden 
dariiber hinaus ausftihrlicher behandelt (zwei mal die Frage: warum ?). Beson
ders beeindruckend ist hier der Leidensweg des Juden und SOlialdemokraten 
Ludwig Pappenhe im, der mutig gegen seine Schutzhaft protestierte und an den 
Oberprasidenten in Kasse l schrieb: " Ist dieser Staat so schwach. daB er, wenn 
jemand bedroht wird, diesen und nicht den Drohenden festsetlt?" Er wurde 
Anfang 1934 in der Nahe des KZ Neusustrum ermordel. Dieser Anhang kann 
weitere Forschungen init iieren, was ZUIn Te il 3uch schon geschehen ist. 

Der Autor hane am 7. Dezember 1982 zur Eroffnung der Ausstellung in 
Breitenau die Frage aufgeworfen, warum er und seine Mitstrei ter sich mil 
diesem Ort des Grauens beschaftigen und geantwortet: .,Die Lebensschicksale 
dieser zu Unrecht einsitzenden Gefangenen haben uns personlich angerlihrl. 
Wir versuchten. jenen sogenannten .Staatsfeinden ' . ,Volksfeinden ' , .Volks
schtidlingen '. ,M iesmachern' - dies alles Bezeichnungen fUr Menschen. die fUr 
ihre abweichende Gesinnung einstanden - einen Teil ihrer Ehre wicderzuge
ben. indem wir uns ihrer erinnern . SchlieBlich wollen wir dazu beitragen. daB 
sich Ahnliches nicht wiederholt." 

Diesen Zwecken dient das Buch in eindrucksvoller Weise. Die Lekttire der 
Schicksale der Verfolgten festigt die Ftihigkeit des Mitleidens. eine Eigen
schaft, die stark macht gegen Verrohung und Terror. Darliber hinaus zeigt 
Krause-Vilmar, wie leicht und schnell die Nazi-Diktatur sich etablieren konnte 
durch Bereitschaft zu Kollaboration von Behorden. Amtern , Firmen und Kran
kenkassen, wie "der Nazi staat 3uch van untcn. alls der Reg ion heraus, aufge
bauI warden ist und nicht allein van Berlin aus", ganz zu schweigen van der 
Seuche der Denunziation, der so vie le Volksgenossen verfallen waren. Das 
Buch fOrdert daher auch die Haltung, unsere heutige Freiheit und Rechtssicher
heit in der Demokratie besonders wertzuschatzen. Breitenau markiert den 
Anfang jenes Weges, der liber Willklir und Terror nach Auschwit l Whrte. Er 
schaffte nicht nur millionenfach Opfer, sondern deformi erte die Persbnlichkeit 
der Tater. die ihre Menschlichkeit verloren. Bi s zum heutigen Tage war kein 
Mitglied der Wachmannschaften von SA und SS aus Scham liber ihre damalige 
Verstrickung bereit, ein Gesprach zu ftihren. Die Nazi-Diktatur hat nicht in 
Deutsche und Ausltinder oder Deutsche und Juden geschieden, sondern jeden 
bedroht. der anders war oder dachte oder White als die Partei fes tgelegt halle. 
In einem Ex kurs ist Krause-Vilmar auch auf die Lagerzei t ab 1940 eingegan
gen. Die meisten der insgesamt 8400 Gefangenen waren ausHindische Zwangs
arbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Sic hanen sich gegen die Arbeits- und 
Lebensbedingungen gewehrt und sollten deshalb in Brei tenau durch "Arbeits-



268 

erziehung" di szipliniert werden. Es bleibl zu wunschen, daB auch diesen 
Menschen durch Dokumentation ihrer Schicksale ein Teil ihrer Ehre wiederge
geben wird. Als Deutsche konnten wir dabei lemen, daB das NS-Regime dem 
deutschen "Herrenmenschen" die undankbare Last auferlegt hat, wr Durchset
zung seiner Jdeologie die Nachbarvolker zu unterwerfen, zu unterdriicken und 
in Schaeh zu halten. Eine befriedigende Rolle nur fUr kranke Menschen. 

Bernd Lindenthal 

J a cob s e n , Roswitha / Bar n i n g h a u se n . Hendrik (Hrsg.): Residenz
Sehlosser in Th(jringen . Kulturhistorische Portrlits, Bucha bei Jena: quartus
Verlag 1998, 368 S., 163 Abb., geb., 39,80 DM (ISBN 3-93 1505-39- 1). 

Im Jahre 1994 wurden Th(jringer Regenten als Herrscher und Mazene vorge
stellt , 1996 folgten Regententafe ln Th(jringer F(jrstenhauser. jetzt priisentiert 
der Verlag e inen Sammelband mit kulturhistori schen Portrats von th(jringi
schen Residenzschlossem . Die Herausgeber haben 2 1 weitere Autorlnnen um 
sieh versammelt, die in 33 Beitriigen die Hauplherrschaftsorte der regierenden 
Hauser und ihrer Nebenlinien vorstellen : der Emestiner ( 12). der 
Schwarzburger (8), der Reussen (7). der Henneberger (Sehleusingen). der 
Landgrafen von Hessen-Kassel (Schmal kalden), der Erzbischofe von Mainz 
(Erfurt ), der albertinischen Sekundogenituren in WeiBenfels, Zeitz und Merse
burg. Unber(jcksichtigt blieben Sommerresidenzen, Jagdaufenthalte, Witwen
sitze und Kle inresidenzen. Die Beitrlige beschreiben neben der Geschichte die 
bemerkenswertesten und charakteri stischen Aspekte des kulturellen Lebens 
der herrschaftlichen Wohnstlitlen aus solchen Bereichen wie Architektur, 
Theater, Religiosiliit , Forderung von Wissenschaften und KUnsten . Dadurch 
entsteht ein lesenswertes Bild von der Vielfalt hofischer Kultur. Die einzelnen 
Kapitel werden ergiinzt durch Ubersichtstafeln zu den jeweiligen Herrschafts
bereichen. Es folgen ein umfangreiches Literaturverzeichnis und ein Personen
register. Den AbschluB bildet eine Aufstellung derjenigen ResidenzschlOsser, 
die heutwtage ein Museum beherbergen (inc!. Offnungszeiten und Zugangs
modalitaten). 

York-Egberr Konig 

!ch dankc Dr. Kun Frcytag fUr die Korrek turhilfe bei den Rezcnsioncn. - Bu. 
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