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LAND ESK UNDE 

Hermalln Otto Valfbel: HesseH
blfck MellSck und LaHdsckaft zwisdlen 
OieHfel uud Wetrerau (BifreHrelrer-Ver/ag 
Kassel uIld Basel J955) 270 S. m. 92 
Textuickmmgen If. 32 Karten. Kart. 
OM 5.80 I GebuHdeH DM 7.60. 

Auf althessismem Boden bildet sim unter 
den A'uswirkungen des zweiten Welthieges 
ein neuer Stamm. ab er er wurzelt noch nicht 
in ihm. Tracht. Sitte, Kunstformen. die einst 
sinnvoller Ausdruck des Lebens der Indivi
duen und 'ihrer Gemeinsmaften waren. ver
Iieren den letzten Rest friiherer Bedeutung. 
da der Volkscharakter sich von Grund aus 
wandelt. 

Die Aufgabe. zu zeigen. wie das Alte 
war und wurde, zu priifen. was auch heute 
noch Bestand hat und was verdient. in die 
Grundlagen des werdenden Neuvolks ein
gebaut zu werden. stelIt sich Hermann Otto 
Vaubel in seinem Hessenbuch. Er will 
den Einheimischen die Entstehung des heuti
gen Bildes ihrer Heimat erkHiren, den Ver-

triebenen Land und Leute. unter denen sie 
heimisch, d. h. wurzelfest werden momten: 
kein romantisch-sentimentales Buch also. 
auch kein Museumskatalog, sondern ein 
Buch. das im letzten Grunde den Erforder
nissen der Gegenwart dienen will. DaB es 
dabei nicht ohne das BewuBtsein von Wen 
und Bedeutung hessisch-heimischer Art ge
schrieben ist. mochte man schon aus seinem 
Titel herauslesen. 

Sein reicher TnhaTt HiBt siell. hier nur mit 
groben Stridlen umreiBen. Nach einer Ober
smau iiber Land und Leute wird in zahl
reichen Einzelbildern, die nur locker zu gro
Beren Kapiteln sich fiigen. die Landschaft 
in ihrer Vielfalt. der Mensch und das Ge
skht des Stammes. dessen Eruugnisse in 
Volkskunst. Sage und lied betrachtet. der 
Beitrag seiner KGnstler uDd Gelehrten zur 
allgemeinen deutschen Kultur herausgestellt. 
Das KapiteT .Land und Mensch im Wechsel
spiel", das smon mandles Historische ent
halt, Ieitet Gber zu dem letzten groBen Ab-



schnitt. def die .. Gesmichte zwismen DiemeI 
und Wetter3u" in einem besonderen Unter~ 
teil bis IUt Gegenwart fortfilhrt und die 
Probleme def Grenzziehung des neuhessi
senen Staates erortert. Das Hessenland ist 
aum heute nom ein Land def Bauemdorfer 
und der kleinen Landstadte; aucn die weni
gen groBeren Stadtt sind nom eng mit den 
sic: umgebenden Landbezirken verwadtsen 
und spielen im gaozen keine ausschlag
gebende Rolle. Bedingt dutch die Lag-e det 
Bodensmatze. hat die tndustf\ie ihren Stand
ort am Rande des Landes. Die Entwicklung 
def 5tadte und Stadtchen war von den Ge
gebenheiten des BodeDs abhiingig. die viel
fach ihre gleicnmaBige Ausbreitung Dam 
alien Sciren verhindem. In Kassel scheint 
dcm Verfasser das Problem def Einfilgung 
der wachsenden Stadt in den ihr bestimmten 
Raum besonders gliicklich gelest. Die Durch
wanderung des Landes, die Beobachtung 
seiner Menschen und die Durdtmusterung 
ihrer Geschichte flihren den Verfasser zu 
dem Ergebnis, mit dem er sein Buch be
schlieBt: .. Althessen ist ketn abgelegener 
Schutzbezirk ... aber es 1st nom eine Land
schaft, die ein eigenes Gesicht hat ... Nadt 
zwri Weltkriegen ist manches AuBere im 
Ubergang, manches im Schwinden, in Vie
lem paSt man sich al1mahlich an, aber das 
Wesen. die charakteristisdten ZOge des Stam
mesgesichtes sind nom die gleichen wie ehe
dem ... Im alten Hessen weiS man noch -
ohne daB man Aufhebens davon madtt -
daB das AuBere des Lebens sich nach einem 
inneren Bild zu rich ten hat. Der modeme 
Mensch steht in Gefahr. dieses Bild zu ver
lieren und damit sein Gesieftt '" Deshalb 
sind soIme Einheiten wie das hessische 
Stammland. die in einer langen Geschidtte 
%U skh selbst gewachsen sind, die nom von 
einem eigenen inneren Leben erfullt sind, 
van entscheidender politischer und sozialer 
Bedeutung ... 

Der Verfasser hat eine Aufgabe bew.i1-
tigt, deren Losung die Kdifte eines Einzel
nen nahezu ubersteigt. DaB sich in der Dar
srellung der Einzelheiten infolgedessen bier 
uDd da Unstimmigkeiten finden, kann bei 
der gewaltigen Stoffmenge, die zu verarbei-

16 ZHG 61 
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ten war. nicht wundernehmen. So ware 
z. B. in der DarsteUung der hessen-kassel
smen Geschidtte. soviel ieft sehe. etwa fol
gendes zu hel'imtigen. 

Friedrich 11. war nimt der Sohn. sondem 
der Enkel des Landgrafen Karl (5.17). -
Der N a m e Kassel-nicltt "ein frankischer 
Konigshof"'-wird nicht 911. sondern 913 
zum ersteD Male erwahnt (81). Wilhelm X. 
(82) ist vielleimt nur ein Sdueibfehler srott 
Wilhelm IX. - Derselbe Landgraf ist als 
Erbauer der Lowenbur'g Wilhelm IX. zu 
nennen, weil er zur Zeit der Erbauung noch 
nicht Kurfurst war (84). - Die Darstellung 
des .Soldatenhandels" wird der Althesse dem 
Verfasser danken. Von dem Drangen der 
Landstande freilich sollte - trotz Kiirsch
nerl - nicht geredet werden; sie waren in 
der .kritischen Zeit nicht versammelt (244). 
- Hodut anfecht,bar ist die Darstellung 
der kUJlhessischen Gesmichte des 19. Jhs. 
Die Kurfurstin ging nicht nam Bonn, ab 
- oder weil - die vielgeschmahte EmHie 
Ortlepp nach Kassel kam. Zwischen dem 
Einzug der &erliner FreundiD des KurrursteD 
1Jnd dem Aus%ug der KurfiirstiD lagen fiiDf 
Jahre (1821-1826); iiberhaupt waren die 
Dinge viel komplizierter. als es hi er bei der 
natiirlim notwendigen starken Raffung des 
Stoffes den Anschein hat (249). - Mancher
lei bleibt auch an der Darstellung der Aus
wjrkungen der Julirevolution auf Kurhessen 
zu verbessem: Wooer war Jordan Vorsitzen
der des Landrags. nom dankte der Kur
flirst ab. nodt wurde Friedrich Wilhelm (I.) 
jetzt KurHirst. Auch die Darstellung des sog. 
Familienzwisres ist in dieser Fonn nicht 
richtig. ebensowenig wie die Behauptung. der 
Kurfiirst habe sich von seinem Minister ge
trennt. weil dieser sich mit dem Kurprinzen 
nicht vertrug. Unrichtig 1st seftlieJ3lich auch 
- trotz H. BlumJ - daB die kurhessischen 
Truppen beim Einriidcen der Strafbayem 
nach Ha03u abzogen. Sie kamen vielmehr 
jetzt aus der Provinz Hanau zwiidc. wohin 
sie -schon im Oktober verIegt worden wareD. 

Das Sdlrifttumsverzeidmis smeint so~ 
woh1 Zusatze. wie Streichungen zu vertra
gen. Der Darstellung ware straffere Gliede
rung unter Vermeidung von Wiederholungen 
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zu wiinschen. Die Einarbeitung der allzu 
vielen und zu umfangreichen wortlichen 
Zitate wiirde ihren FIuS und damit ihre 
Lesbarkeit erhahen, so anerkennenswert die 
sprachliche Formung des Textes sonst ist. 

Aber: Trotz aller Beanstandungen. de
nen der Verfasser bei def gewiS bald not
wendigen Neuauflage Ieicht Rechnung tra
gen bon. ist das Hessenbuch - stoffreich 
und dom volksti1mlich gesduieben. wie cs 
ist - 4m gaozen gesehen eine erfreuliche 
Bereicherung des landes- und volkskundlichen 
Schrifttums. Erfreulkh ist auch die Ausstat
tung. die det Verlag ihm gegeben hat. Die 
hUbscnen Bilder, in ihrer Wirkung wie alte 
Stiche, geben trot:;:; ihrer Kleinheit nicht nur 
die kennzeichnenden Merkmale des Zustiind
lichen. sondem fangen nicht seIten auch die 
Stimmung der Landschaft gluddich do. Zu
sammen mit den einpragsamen, sorgfajrig 
gezeimneten Karren reizen sie schon beim 
Durchblattern zur Lekture. 

Da das reimhaltige und gut ausgestattete 
Bum vom Verlag zu einem erstaunlich billi
gen Preis herausgebradtt worden ist, scheint 
ihm weiteste Verbreitung sicher. 

Robert Friderici 

He i III a tHe 5 5 e n. Herausgegeben VOm 

Landes;ugendaussdtup Hessen (Wies
baden 1955) 200 S, m. 116 Abb. PlIPP
band DM 3,-

Unter diesem Tite} ist eine Reihe von Auf
satzen zusammengefa8t. die im .. Mittei
lungsblatt des Landesjugendaussdtusses" er
schienen sind. Sie soHen .. vielen Menschen 
nicht nur zur Bereicherung ihres heimat
verbundenen Wissens dienen. sondern dar
uber hinaus mannigfach Anregung rur einen 
be.sseren Kootakt mit den KulturgGtem, der 
Gesellschaft und den Natursdu)nheiten des 
Landes geben". 

Das ist in vollem Umfang gelungen. 
Mag man auf dem einen oder anderen Ge
biet Gber gute Fachkenntnisse verrugen. so 
wird man sim auf noderen gem erste Be
Iehrung und Anregung holen, die in klarer 
uod aUgemein verstandlicher Sprame ge
boteD wird. 

Hier hnn our auf die Aufsatze ver
wiesen werden, die unser Al'beitsgebiet be-
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rLihTen und jcdem Geschichtsfreund crop
fohlen werden konnen. Was Kurt Berger 
iiber den Begriff .. Heimat" sagt. die Ober
sicht. die Friedrim Uhlhorn uber die Ge
schichte des Landes hietet. der die v. Brock
husen-Seeger'sche Zusammenste1lung der 
historischen Oaten helfend zur Seite tritt. 
was zu den einze1nen Landscnaften des kur
hessismen Landes von berufenen Kennern 
ausgefLihrt wird, wird dem gesteckten Ziel 
durchweg gerecht. 

Nur zu einem Punkt muB auch hier Ste1-
lung .genemmen werden. namlim zur Na
mensform des Konigs def hessiscnen ReTie. 
Bis zum 16. Jh. kennen aUe Quellen. Kar
ten. Ghronikcn usw. nur den Namen .. Wiss
ner" od er .. Wissener"; erst Dilim sprimt in 
seiner Chronik (1605) vom .. Weissner'" so 
auch Meissner genannt wird. Die Anwohner 
keonen denn ,auch heute nom nur den 
,. Wissener", von dem Frhr. von Munch
hausen 1800 sagt: .. AuGer den hohen Som
mertagen hat die Einsamkeit mit dem 
starken Regenten der Eispole die Wohnung 
dort aufgesdllagen und sein Gipfel ist dann 
ebenso wenig besteigbar wie der Brodcen 
und der Gotthard. Den Sdteitel wie die 
Nordseite hlillt der Smnee his in den hohen 
Sonuner." 

Wenn deutsme JugeDdverhaDde zur 
Hundertjahrfeier der Volkerschlamt bei 
Leipzig im Oktober 1913 nam dem .. Ho
hen" MeiBner einluden. so mag das wohl 
aus .. heiem GefGhl der Jugend" entstan
den und verstiindlim sein. sollte aber den 
ein6achen Natur-Gegebenheite.n und der 
gesmidttlichen Oberlieferung gegeniiber nicht 
kiinstlim fortgefiihrt werden. Fur jeden 
Hessen. der die Eigenart 'Und die Gesmimte 
seines Volksstammes kennt, ist der einfache 
Name .. MeiBnerot durmaus klarer Begriff. 

Wilhelm Hopf 

Der Vogelsberg. Das Lebellsbild 
eiJles delftsdten Mittelgebirges. Hrsg. von 
Siegfried Ldul/alln (Verlag HQlfS Burk
l1ard. Essen o. J. [1956J). 158 S. mit 78 
z. T. gal1zseltigelf Abb. Ifnd 8 Karten. 
Ln. DM 19.80 

Dieses umfassende Samme'lwerk birgt eine 
FLille von Einsichten rund Wissen urn Land 
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und Leute am Vogelsberg. Unter der Ge~ 
samtleitung des Lauterbacher Museumsdirek~ 
tors behandelt ein Kreis van 20 Mitarbei
tern in ausgezeichnet fonnulierten Be:itra~ 

gen die natiirIichen Gegebenheiten. den 
Menschen una seine Kultur sowie die wirt~ 
schaftlichen Verh51tnisse dieser an Kurhessen 
eng angrenzenden. ja vielfach weit hinein~ 
rekhenden Landschaft. Die mooerne typo~ 
gTaphische una bildnerische Gestaltung ist 
besonders hervorzuheben und laSt den 
Wunsch wach werden. daB der Verla-g doch 
auch fur kurhessische Landschaften Ahnli~ 
dIes schaffen moge. Hervorragende Fotos 
erweitern und vervol1standigen das im Text 
Gesagte wirkungsvQlH. wog-egen die z. T. 
allzu kleinen Karten etwas abfallen. Von 
der StraBenkarte (S. 147) hatte sidI m. E. 
eine Gegenuberstellung der aIten Hohen~ 
wege und der jlingeren LandstraSen seit 
dem 14. Jh. gelohnt; die Mundartkarten 
(5. 80) waren gewiS uberzeugender und ver~ 
stiindlicher. wenn sie ausnnhmsweise uber 
die allzu enge Begrenzung die Nadtbar
riiume mit einbezogen hiitten; aum die Ver
quid<ung von wortgeographisdten mit laut~ 
ge:ographischen Tatbestanden in einem Kar~ 
tenbild ist fragwilrdig. 

Diese kleinen Ausstellungen seien aber 
nur OIls Wunsche fur eine sicher bald fol
gende Neuauflage am Ranae vermerkt. sie 
beriihren niC'ht den Dank an Herausgeber. 
Mitarbeiter und Verlag. der ihnen zweifel~ 
105 fur diese wegwei5ende VeroffentHdtung 
gebiihrt. Wilhelm Niemeyer 

Der Lalfdkrels Fulda. Eilfe utOHO

graphisdle Darstellung. Jut Aufrrag der 
Kreisllerwalwlfg lterausgegebeu Ulld be
arbeirer vou WilIi Kriesel (Verlag Hails 
Burkl.ard, Essell 1954). 86 SeiteH mit 
38 Abb. lIud 1 Wappelftafe1. GaHzIII. 
DM 8.80 

Diese .. Mo'nographisdte Darstellung" des 
nach der Zahl seiner Gemeinden groBten 
hessischen Landkreises beruht im wesent-
limen auf einer 
schusses frliher 

16' 

im Auftrag des Kreisaus~ 

aus'gearbeiteten "Kreis-
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besmreibung", deren wirtschaftlich orien
tierter Charakter sich auch durch die Ober~ 
arbeitung nicht verwisdten lieS. So nehmen 
denn auch die GCj:enwartsprobleme (Bevol
kerung. Pendelwanderung. Fremdenverkebr. 
Industrie. Hande1 und Gewerbe) Tund die 
Halfte des Buches ein. wahrend fUr Sied~ 

lung und Gesmimte nur 13 Seiten verblei~ 
ben. Audt das Einleitungskapitel uber "die 
naturlidte landsmaftH (ObeTfiamenformen. 
Schimtfolge. Lagerungsverhaltnisse. Lage
statten, hydrologisme Verhaltnisse, die Bo

den) ist - gemessen am Ganzen - unver
hiiltnismaBi'g breit dargestellt. wihrend man 
uber den Menschen selbst. se!n Braumtum. 
seine Mundart usw. wenig genug erfiihrt. 

Es 1st gewi6 hine leichte Aufgabe, das 
Gesamtbild eineT Landschaft zusammen
fassend darzurtellen, wenn ihr Herz, die 
5tadt Fulda selbst. auSerhalb der Betram
tung bleibt. Diesen Gegensan spurt man 
daher oft genug zwischen den Zeilen. Sind 
so aum die Akzente etwa5 ungleich ver
teHt. so gibt doch jeder Abschnitt fUr sich 
betramtet ein gut abgerundetes und uber~ 
sichtliches Bild. bei dem allerdings der Ken

ner der vo.n der Landesplanung angeTegten 
..Kreisbesdtreibungen" die Karten, Dja
gTamme und TabeHen venniSt, fUr die audt 
die schonsten Fotos keinen vollwertigen 
Ersatz bieten. 

Besonders hervorzuheben ist die an
schauliche Sprache und die Ausstattung des 
Buches, vor aHem die ausgezeichnetc>n groB
formatigen Aufnahmen Hans Retzlaff·s. die 
oft genug die Begrenzung des Texte5 in den 
Hinrergrund treten lassen. Dennoch HiSt 
das GaDze noch viele Wfinsche offen, wenn 
man den keineswegs unberemtigten Ver
gleich mit den vorliegenden Kl'eisbeschrei
bungeD des .. Handbumes der deutsdten 
Landkreise" unternimmt, die die Lander 
Niedersach.sen, Nordrhein-Westfalen und 
Bayern in so mustergfiltiger Form heraus
brachten und in deren Rahmen ja auch das 
dieser Veroffentlimung zu Grunde liegende 
Material zunachst ge5ammelt wurde. 

Wilhelm Niemeyer 
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Hessen /1'1 BlId "'Id Karte. Hel
matkulfde fjjr das 4. ulld 5. Sdu,IICJttr. 
Be-orb. von E.Soboti1(l, G. Jungma"", 
I. SllHders (ArlaJttfh-Verlag Paul List, 
Frankfurt/M. o. J.) 36 S, IH. 10 Kartel1 

If/fd 110 Abb., Skizun "lid Diagram
meH. 

Ein neuartiger Versuch, eine kun:gef:lBte 
Heimatkunde mit entsprechenden At13skar
ten zu kombinieren. wobei die Frage offen 
hleibt. ob nimt beides - gemessen an den 
bisher vorliegenden heimatkundlichen Ver
offentlichungen und Atlanten - etwas III 

kurz kommt. Es ist interess-ant III beobam
ten. wie sid! die Bildkarten langsam in den 
heirnatkundlichen Unterrichtswerken dUTch
zusetzen beginneD. Fur cine gesunde Weiter
entwiddung dieses Anschauungsmittels saUte 
abeT grundsatzlich Klarheit dariiber beste
hen. was so-1che Karten enthalten diirfen und 
mfissen. Bei einer Obersicht iiber das Bauern~ 

haus z. B. kann man nimt stadtische und 
bauerliche Haus- und Gehoftformen zusam
menhanglos nebeneinander steUen. Entwe
der werden Fachwerkhauser gezeigt - dann 
gehorten wohl audt die hessischen Rathauser 
mit hinein - ooer aber man erfaGt alle <ha
rakteristismen Bauernhausfonnen, was aUer
dings fUr den Bearbeiter eine erhebliche 
Mehrarheit bedeutet. DUTch die Fiille der 
soflgfaltig ausgewahlten BiMer fallt der Text 
leidcr sehr kurz aus. denn die DarsteUung 
muG notgedrungen unter dem Siebenmeilen
stiefeJ-Tempo !eiden. 

So hedeutet diese .. Heimatkunde" wohl 
einen tbrau<hbaren Versuch, aber nom kei
nesfalls eine endgiiltige Losung. Fiir eine 
klinftige Neuauflage wiinschte man sich 
auch eine bessere typographische Durchar
beitung des Ganzen, denn die Geschmacks
bil.dung auch des auGeren Rahmens sollte 
be~its im friihen lugendalter einsetzen. 

Wilhelm Niemeyer 

H ESS I SCHE HE IMATKALENDER 

Hessenland-Kalellder 19S6. 
Hrsg. v, deH Laud- lInd FOTsrwirtsdlafts
kaHlllferu Hesse,,-Nassalf If. KUTuessen 
Imd VO'H Hessisdten BauerHverbtHfd e. V, 
Bearbeiter: Pressestelle deT LaHdw/rt
sdlaftskammer Kurlfessell (Kassef) 160S. 
- Hessisclfer VolkskaleHder f, 
d. ]at,r 19S6. 73 ]g. (Verlag des 
.. Kasseler Sonl1ragsblattes" Tlliefe &
Sdtwarz. Kassel) 120 S, DM 1.40 -
ZwisclfeH Vogelsberg Iflfd Spes
sa r t. HeimatJaltrbuch des Kreises Geln
ltauseff 1956, Herausgeber: Der Lalid
rat. Bearbeiter: Georg Rl5sdt (Gelnuau
seH) ]24 S. - Heimatlaurbuch f. 
d. Kreis Hofgeis'Har 1956, Hrsg, 
vom Kreisaussdtufl. BetlTbeiter: Willl 
Vesper. 18, Bd. (MefsungeH) 97 S. 
DM 1.60. - Heimat-Jahrbuch 
Kreis Kassel 19S6. Hrsg. vom Leh
rerarbeitskreis f. Heimatkunde. Bearbei
ler: Rud. Sleber, 7, ]g. (Kassel) 1045. 
- Haffdbuclf dH Krdses Mel
su .. gen 19S6. Heratlsgeber: A. Ber
Hecker. Bearbeiter: Otto Wiega .. d. ehro-

nlst: ]u!ius Muller. 28. Jg. (A. BerHedur 
Me1sungen) 109 S. DM 1.60. - Berg
w I ff k e 1- Bot e. Heimatkalellder f. d 
Krels SdtludtteTII 1956, Hrsg. v. Kreis
aussdllfl1. Bear be iter: W. Praese .. t. 8. ]g. 
(H. Steinfe1d Solwe Sdtludltern) 152 S. 
- HeiUfatkale .. der f, d. Krels 
Wol/hagelf 1955. Im Auftrag d. 
Volksbildfmgswerkes hrsg. v. WerHer 
Raphe (Stadeu.-Verlag Wolfltagen 1005. 

.. Wir wurzeln im Heimatboden nicht nur 
aIs Naturwesen, sondern mit unserer gan
zen Geistigkeit und Kultur". und in der 
.. Verbundenheit des Mensmen in alien sei~ 
nen naturhaften und geistigen Lebensbe
ziehungen mit einem besonderen Fleck Erde
sah Eduard Spranger den besonderen .. BH
dungswert der Heimatkunde." Der Pflege 
dieses geistigen Wurzel-gefuhls zu dienen ist 
die Aufgabe der heimatlich gebundenen Ka
lender und lahrbiicher, eine Aufgabe. der 
sic sicb mit Sorgfalt. Miihe und liebe un
terziehen. und die ihnen mre Lebensberech
tigung inmitten der Flut alljahrlich erschei
nender Kalender gibt. 
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Der Dienst am geistigen WurzelgefUhl 
in der Heimat kann sich vorwiegend auf 
dem Wege der Unterhaltung vollziehen, er 
kann auch liber das Unterhaltende hinaus 
von belehrenden Zie1setzungen volksbild~ 
nerischer Arbeit getragen werden - es ist 
kennzeichnend, daB das Anliegen der Er~ 
wachsenenbildung in Hessen in den Kalen~ 
dern und Jahrbiichern immer wieder zum 
Ausdrudc kommt -, er kann in vereinzel
ten Fallen auch zur Heimatforschung selbst 
vorstoBen. Bestimmung und Leserkreis deT 
Heimatkalender fordern dann, daB bei aIler 
Beachtung der wissenschaftlichen Sauberkeit 
und Genauigkeit die Sprache und die Ge~ 
dankenfiihrung der Beitrage zur Heimat
forschung so .. volkstiimlich", d. h. konkret, 
situations~ und sinngebend bleiben, daB der 
weitere Leserkreis erreicht und angespro~ 

chen wird. KeinesfaIls darf der Verfasser 
zum "terrible simplificateur" werden, aber 
"echte Volksbildung ist nur dann moglich, 
wenn sie zur Lebenswe1t und alltaglichen 
Sorge des Volkes Beziehung hat" (Schiet
zel). Wahrend z. B. in Heinrim Grupes Bei
trag Uber die Erosion im Essetal (Kr. Hof
geismar) diese Aufgabe vorbildlich gelost 
ist, scheinen mir einige vorliegende Beitrage, 
die uber Forschungen od er Forschungser
gebnisse berichten, dieses volksbildnerische 
Anliegen noch nicht ausreichend gemeistert 
zu haben. 

Wo in den Kalendern die Veroffent
Iichung von Originalarbeiten zur Heimat
forschung angestrebt wird, soUte vielleicht 
auch verstarkt auf die heutige .. Lebenswelt 
und alltagliche Sorge" eingegangen wer
den. Zwar werden die Schicksale der Hei
mat .. ertriebenen und die AufbauJeisrnngen 
seit 1945 in verschiedenen Kreisen mit er~ 

freulicher Lebendigkeit geschildert, doch ist 
ein GroBteil der Beitrage rUdcwarts ge
wandt, auf ein Konservieren des Oberkom
menen ausgerichtet. Neben die Erhellung 
des geistigen und sachlichen Erbes sollte 
m. E. aber gerade in den Heimatjahrbiichern 
eine Analyse der sich gegenwartig voIlzie
henden Umwandlungen, eine gegenwarts
und z-ukunftsgewandte Heimatforschung tre
ten. Es ware eine verdienstvolle Aufgabe fur 
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die Kreise in den klinftigen Jahren, solche 
Arbeiten in kleinerem Rahmen anzuregen 
fUnd zu veroffentlichen, wie sie beispiels~ 

weise im geschichtlich-soziologischen Bereich 
mit lemberg-Kreckers "Entstehung eines 
neueo Volkes aus Binnendeutschen und Ost
vertriebenen", Wurzbachers .. Dorf im Span~ 
nungsfeld der industriellen Entwidclung" 
und Hetzger-Morgenstems ... Kind und Ju
gendlicher auf dem Lande", im geographi
schen Bereich mit Hartkes sozialgeographi
schen Beitragen zur .. Sozialbrache" und dem 
Wandel der Dorfstruktur oder auch Schmitts 
"Bodenerosion im Rhein - Main - Gebiet" 
("Natur und Volk" Bd. 84) begonnen wor~ 
den sind. 

Was hier einleitend zum Grundsatzlichen 
des Beitrags der Heimatkalender zu Volks
bildung uDd Heimatforschung gesagt wurde, 
konnte nun im einzelnen an Hand der vor
liegenden A'Uswahl hessischer Kalender und 
JahrbUcher verfolgt werdeD. Es sei darauf 
verzichtet und statt dessen ein Hinweis auf 
die im Rahmen dieser Zeitschrift bcachtens
wertesten Bcitdige angeschlosseD. 

Als iIIustrierter Familienkalender flir das 
Jabr 1956 erschien im Verlag des Kasseler 
Sonntagsblattes (Thiele u. Schwarz, Kassel) 
der 73.Jahrgang des "Hessischen Volks
kalenders". Er ist nicht aus einem Kreise 
heraus entstanden, sondern soll der Unter~ 
haltung. Erbauung und Belehrung des 
schlichten Menschen in ganz Hessen dienen. 
In das Kalendarium eingefiigt wurden Schil~ 
derungen der Werke der Inneren Mission, in 
deneD die hessischen Anstalten und Heime 
in Arolsen, Hofgeismar, Bad Orb, Nieder~ 
Ramstadt, Altenberg bei Wetzlar, Scheuern 
bei Nassau, Kassel und Hephata dargestellt 
werden. Im Textteil find en WiT Erz5hlungen 
von A. Hager und H. Ruppel sowie Abhand
lungen liber deutsche Bauernhauser von 
J. Michel. alte Flurnamen von Ph. Hofmann 
und alte l1indliche MaBeinheiten von H. 
Ruppe1. 

Auch der von den hessischen land- und 
Forstwirtschaftskammem und dem Hessi~ 

schen Bauernverband herausgegebene .. H e s
senland-Ka 'lender 1956" wendet sich 
mit unterhaltender tJnd belehrender Zielset-
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zung als ,.ein Heimat- lInd Familienkalender 
fliT unsere liindliche Bevolkerung" an aUe 
hessi smen Kreise. Er durfte jedoch liber die 
liindliche Bevolkerung im engtTen Smne hin
aus auch weitere heimatverbundene Grup
pen von Menschen ansprechen konnen. Aus 
seinen geschichtlichen Beitragen seien R. 
Haarbergs Mitteilungen liber Riigegerichte 
in Guxhagen und Grebenau. G. Strucks 
Biographic des in Mengeringhausen gebo
renen Choraldichters Philipp Nicolai und 
P. A. KirdlVogeis Plauderei iibcr "Waag und 
MaG I< genannt. von den landeskundlimen 
Arufsatzen verdienen die C. Privats iiber 
Hausformen deT Hugenotten und Walden
seT, L. Kerns liber Totenbretter auf Fried
hefen in Odenwald und Ried uod C. D. 
Cornelius' iibcr hess iscne Hahltn erwahnt zu 
werden. 

Von dem .. Heimatkalender flir 
den K rei s Wo I f hag en" Iicgt der 1 ahres· 
band 1955 vor, der von Werner Ropke im 
Auftrage des Volksbildungs·werkes heraus· 
gegeben wurde. W. Klaus·5tohner gibt einen 
Uberblidc liber die Landwirtsmaft des Krei
ses und ihre Bedeutung, F. Hornismer be· 
handelt die konfessionellen Verhaltnisse 
und die katholismen Pfarreien der Gegen
wart. Die 5tiftung Merxhausen und "Volk
marsen ,und die Kugelshurg" werden in 
knappen DarsteIlungen gesmildert, in hei
matgesmimtlimen Beitragen smreiben G. 
Batzing uber den Wolfhager Kanonikus 
Johannes von 5mlitzeberg und Br. Jacob 
libe r das Hasunger Kloster. 

.. 2 w i s c hen V 0 gel s b erg u n d 
5 pes s art" heiBt das Heimatjahrbum des 
Kreises Gelnhausen. das auch 1956 wieder 
von Landrat Kress, GeInhausen, heraus· 
gegehen wurde. Die MonatssprUme des Ka· 
lendariums sind Proben aus der klllnster· 
zieherismen Arbeit der Kreismittelschule. 
und das 5mulwesen des Kreises kommt in 
dem stark gegenwartsbezogenen J ahrbuch 
in mehreren Beitragen zur ausfiihrIichen 
Darstellung. Die dem Kreis verbundenen 
Kunstler Dan Hauenstein und Fritz Reuter 
werden mit Proben ihrer bildhauerismen 
und malcrismcn Werke vorgcstcllt. Kreis· 
oberinspektor Georg Rosdt, der das lahr· 
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bum gestaltet hat, fUhrt mit zwei Beitdi· 
gen in die Arbeit des Kreistags und die Auf· 
gaben der Gemeindekassenverwalter ein. 
Neben der Gegenwart find et aber auch die 
Heimatgesdtidtte ihren Platz. P. Hupam be· 
richtet iiber die Gesmichte des Freigerichts, 
iiber elfhundertjahrige Dorfer des Kreises 
und liber Jacob Grimm auf dem Wiener 
KongreB, M. Sdtafer schreibt iiber die Be· 
siedlungsgesdtimte von NeuenhaBlau und 
uher die Familie von Haseia, Igen. SchIeh· 
dorn auf dem AltenhaBlauer 5chlehdorn· 
hof, J. Frey gibt einen AbriB der 900jahri· 
gen Geschichte Lohr.hauptens . Von den un· 
terhaltenden Beitragen sei Th. 5chnurres Er· 
zahlung vom .. Kreuzzug gegen d ie Geister 
der Teufelskuppc" erwiihnt. 

Nam langjahriger Unterbrechung ist nun 
auch der .. Bergwinkel-Botc", der Hei
matkalender rur den Kreis 5chliichtern, wie
der erschienen. Es liegen die Jahrgiinge 1955 
und 1956 vor, herausgegeben vom Kreisaus· 
schuB und bearbeitet von W. Praesent. In 
den sauber ausgewogenen. lebendig gesduie
benen beiden Banden tritt das volksbildne
risme Wollen des Kalendermacbers beson
ders gut zu Tage. Das Zeitgeschehen wird in 
den Beitragen "Endstation Sterbfritz", "Hei· 
matgenossen hinter Stacheldraht", "Wieder
aufbau in Oberkalbadt" u. a. bew,uBt .ge· 
macht, das kulrureIle Leben des Kreises in 
Aufsntzen von K. Hofer libe r Kulturgesell
schaft und Volkshomschule. W. Praesent 
iiber die Personlichkeit Georg Flemmigs, W. 
Blankenbu rg iiber d ie Ev. Kirchenmusik· 
schule Schliichtern gesmildert. In jedem der 
beiden Kalenderbnnde machen knappe bio
logische Monographien auf Besonderheiten 
der Heimatnatur aufmerksam. So schreiben 
K. BuB iiber den 5iebenschlafer und die 
KiichenscheUe, K. Hofer lib er Fingerhirse 
und Schwarzen Germer. H. Fischer iiber ein
heimische Scblangen. Aus dem Kreise kul
turgesch ichtl icher AuFsntze se.i auf das Bild 
des Rhondorfes Uttricbshausen von M. Asch
kewitz, den Bericht W. Praesents liber die 
5iechenhiiuser in 5dtliichtern und Steinau. 
die Darstellungen vom Zunftwesen in Sal
miinster (H. Rammrath), von dem Steinauer 
Katharincnmarkt. der Topferei in MarjoB 
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(K. Weisse). dem .E1mer Chronisten Heinrim 
Petri (H. ludolph) und dem Steinauer Sohn 
Michael Meyenburg (B. Romeise.r) beispieIs~ 
weise hingewiesen. Das Kalendarium des 
Kalenderbandes 1955 zeigt ausgewahlte 
Proben des Wiederaufbaus von Kinnen. 
Schulen. Dorfgemeinschaftshausern. Brlieken. 
das des Bandes von 1956 steIlt in Bildern 
und knappen Biographien bedeutende Per
sonlichkeiten aus dem Kreise und seiner 
Geschichte dnr. 

Dns von A. Berneeker herausgegebene 
.. Handbuch des Kreises Melsun
gen". dessen Band 1956 vorliegt, bezeich
net sien selbst als .. Nachschlagebuch flir die 
offentlichen AngeIegenheiten des Kreises". 
Eine ausflihrliche Chronik des Geschehens 
im Kreise 1954 und 1955 und statistische 
Angaben liber Behorden und Gemeinden 
nehmen auch einen groSen Raum im Hand~ 
bucn ein. aber darliber hinaus bringt es be~ 
merke.nswerte Beitrage zur Heimatforschung. 
So schreibt K. Muster liber die Pestjahre in 
Felsberg auf Grund der Felsberger Sterbe
register und gibt damit ein exaktes kultur
geschichtliches Bild aus dem ausgehenden 
Mitrelalter. H. HeuSner srellt die Geschidlte 
der von ScholJey zu Malsfeld dar. A. Giebel 
berichtet liber die Heinebacher Juden vom 
Jahre 1678 an. E. Brauns beschreibt die 
Geschichte der Markgenossenschaft Beuer
holz ,und W. Bergmann erzahlt von Wolfen 
und Wolfsjagden in den Amtern Felsberg, 
Melsungen und Spangenberg bis ins 19.1ahr
hunderr. Besonders hingewiesen sei aber auf 
die aus Flurbegehungen und Quellenstudien 
e.rwachsene Arbeit des Primaners Konrad 
We idem ann liber die Wlistungen im Alten 
Amt Melsungen. die auf weitere beimatge
schichtliche Arbeiren des jungen Mitarbei
ters hoffen HU3t. 

fm Rahmen der Erwachsenenbildung des 
landkreises Kassel gibt ein heimatkund
timer Arbeirskreis von lehrern das .. H e i
matjahrbuch Kreis KasseI" heTaus. 
flir dessen Gestaltung in den ersten 6 lahr
,gang en A. Boley, vom lahrgang 1956 an 
R. Sieber vernnnvortlich zeichnet. Das lahr
buch 1955 wollte .in besonderem MaSe auf 
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die heimatliche Natur aufmerksam mamen 
und bramte u. a. Beitrage von K. Motring 
liber die GTundwasserverh5.1tnisse in Nieder
.bessen. W. Harni:sch liber den niederhessi
schen BraunkohlenbeTgbau. R. Haarberg 
liber den Ringwall auf dem Baunsberg und 
E. Bortger uber Wustungen im Kreise Kas~ 
sel. Das lahrbuch 1956 ist dem Wiederauf
bau in Stadt und Landkreis Kassel gewid
met. Neben anschaulichen Schilderungen der 
Nachkriegsnote, den Berichten uber die Ent
wieklung von Rothwesten ,und lohfeIden, 
den Aufsatzen von A. Franke und A. lull
witz liber Dorfgemeinsmaftshauser sind be
sonders die Beitrage F. Meyen iiber die Kau
funger Stiftskirche. R. Haarbergs liber die 
WalIanlagen des Dornbergs und W. Piekels 
iiber die geologischen Verh5.1tnisse im Kas
seler Raum zu erwahnen. G. lons schildert 
Einfllisse der Zu-, Ab- und Auswanderungen 
auf die hessische Bevolkerung vor 1915. 
E. Brauns hat u. a. vergniiglime alte Kas
seler Theatergesmichten beigetragen. 

Mit dem vom KreisausschuS herausge
gebenen und durch W. Vesper gestalteten 
RHeimatjahrbuch flir den Kreis 
Hofgeismar 1956" liegt der 18. Band 
dieses Heimatkalenders (der 6. seit Kriegs
ende) vor. Er ist in iiberwiegendem MaSe 
der Jugend gewi'dmet und zum Teil auch 
von der lugend des Kreises gestaltet worden. 
Daneben wurde aber auch wieder der Hei
matforschung weitgehend Raum gewiihrt, 
wohl starker aIs in den anderen vorliegen
den hessismen Heimatkalendern. E. Brauns 
besmreibt die alten Kirchen des Kreises. M. 
Simon - Decken unternimmt einen Spazier
gang durch SrraSen und Zeiten Karlshafens. 
Biographische Beitrage von H. Grupe uber 
den Botaniker Wilhelm Pfeffer und von W. 
Schmitt liber den Trendelburger Rektor und 
Dichter Chr. Ph. Hoster sowie den Obristen 
Kurt Henrich von UHeln erinnern an histo
risrne Personlichkeiten des Kreisgebietes. 
Wirtschaftsgeschichtliche Aufsatze finden wir 
in den Beitragen E. Deckens Uber den Eisen~ 
hammer lippoldsberg und F. lipproS' iiber 
Veckerhagen als Umschlag- und Handels
platz fUr Steinkohle vor dem Bau der Eisen~ 
bahnen. In ortsgeschichtlichen Abhandlun~ 
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gen schreiben O. Althans iibcr Oberhaldes~ 
sen im Mittelalter. W. Vesper liber die Ge
schichte des DotEes Burguffeln. H. Schmidt 
fiber die Baugeschichte des Klosters Lip
poldsberg. J. Schiiler steUt in einem Hinge
ten Aufsatz den Lautstand def Caldener 
Mundart dar 'lJnd ordnct sic in die Ergeb
nisse det Mundartforschung des Kreises ein. 
Erzahlungen A. Hagers und Gedichte O. 
Bliises ergiinzen den auch mit Bildsch.muck 
g,ut ausgcstatteten Band des Hofgeismarer 
lahrbuches. dessen Anspfudlsniveau wohl 
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das hochste unter den vorliegenden hessi
smen Heimatkalendern darstelIt. 

Aus dcm knappen Oberblick iiber die 
vorliegenden hessischen Heimatkalender und 
-jahrbiicher wird jedenfaIls ersichtlicn. daB 
iiberall in unseren Kreisen nkht nur ein 
heimatgebundenes volksbildnerisches Stre
ben wam ist. sondern auch allenthalben 
Kleinarbeit emter heimatk.undlimer For~ 

schung am Werke ist, in den Jahrbiimern 
ihren Raum erhalt ,und ;ede Forder,ung ver
dient. Hartmut Quehl 

VOR. UND FRfiHGESCHICHTE 

Ott 0 U e tI z e: Die Kultur der Urzeit 
(Altsteinzeit u. Mitte!steitlzeit) = Var
gesd1ichte VOtl Nordl1essetl, Teil 1 (N. 
G. Elwert Marburg 1953) 40 S. Hf. 9 Bl. 
Abb. It. 2 T af. 80 kart. 3.- OM. 

Verf. hat die Herausgabe seiner "Vorge
smichte von Nordhessen" in mehreren Teilen 
geplant. Das erste, vor einiger Zeit erschie
nene Heft. bringt eine DarstelIung der AIt
und Mitte!steinzeit. wobei ;edoch die ersten 
drei Kapitel als Einleitung fUr die Gesamt
arbeit gedamt sind. 

Im Kapitel "Einfiihrung" verS'umt Verf. 
einen kurzen Oberblick iiber Geschichte und 
Methode der Urgeschichtswissenschaft zu ge
ben. Aus der Untersuchung von Bodenfunden 
und Bodendenkmalern und ihrer wissen
schaftlichen Bearbeitung wird die Kultur der 
Urzeit, ihre Gruppierung und ihr geschicht
licher Ablauf festgestellt. Relative und abso
lute Zeitbestimmung werden erklart. sowie 
erne Reihe vorgesmichtlicher Fachausdriicke. 
wie sie in der Forsmung iiblich sind. Wir 
halten ahnliche Oberblicke aIs Einfiihrung 
in die Vorgeschichte fiir unerIaBlich. Die 
vorliegende. durmaus anspremende Darstel
lung hat leider dadurch an Klarheit ein
gebuBt, daB ihr eine. dazu nur wenig ein
sichtige Neugliederung der vorgeschimtlichen 
Hauptabschnitte vom Verf. vorangestellt ist. 
Der iibergroBen Anzahl vorgeschimtlicher 
termini begegnet man nicht dadurch. daB 
man neue schafft, zudem in einem Augen
blick. in dem der Nicht-Fachmann sich gerade 

an die Hauptbenennungen gew6hnt. Ocr 
richtige Weg zum Verstandnis der Urge
schimte diirfte fur den Laien wohl derjenige 
sein. daB er sich ihren geschichtlichen Inhalt 
(mit Hilfe entspremend verstandlidt ge
schriebener Kompendien) aneignet. dann 
durften ihm unsere (vereinfachten) Bezeim
nungen mit der Zeit ebenso "eingehen", 
wie diejenigen etwa der Kunstgesmirnte. 
bei denen man ja aum nimt an ihre ur
spriingliche, oft recht auBerliche Bedeutung 
denkt. sondern an den Inhalt der von ihnen 
bezeichneten Epochen. 

Das Kapite1 "Unsere Vorgeschichtsfor
sruung" ist def Forschungsgeschichte in 
Nordhessen gewidmet. Sie fuhrt von den 
Ausgrabungen Landgraf Carls auf der Ma
derheide und ihrer wissenschaftliruen Bear
beitung von Johannes Oesterling in einer 
Marburger Dissertation aU5 dem J ahre 
1714(1) liber die Tatigkeit der von Fried
rich d. 11. gegrUndeten .. Gesellschaft der 
Altertlimer" zu den Bemiihungen des Ver
eins flir Hess. Geschichte und Landeskunde 
in der ersten Halfte des 19. Jh. Ihre Fort
setzung erfuhren diese durch den Direktor 
des Museums Fridericianum. Dr. Eduard 
Pinder. Er machte nicht aIlein auf Grund 
staatlicher Anordnung das Kasseler Museum 
zur ZentralsammelstelIe fUr vorgeschichtliche 
Funde in Kurhessen, sondem unternahm 
auch eine Reihe von Ausgrabungen. die den 
eigentlich ersten wissenschaftlichen Abschnitt 
in der prahistorischen Forschung unseres 
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Landes darstelIen. Se in Nad!folger. Geheim· 
rat Dr. Joh. Boehlau. 6bergab dann nach 
dgener. langer. fruchtbarer Arbeit (am 
SchluB lunterstlltzt von Bremer. vorher durd! 
Eisentraut und Lange vom Gesdtichtsverein) 
1928 die DenkmalpfIege ganz an den Inha· 
ber des neugegnlndeten Lehrstuhls fUr Vor· 
gesdtichte an der Universitat Marburg, Prof. 
v. Merhart. dessen reiche (ehrenamtHche) 
Tatigkeit ih re Be10hnung in der nodt vor 
Kriegsbeginn erfolgten Einridltung des .. Am· 
tes fur Bode naltertllmer" in Marburg fand. 
dem Verf. heute vorsteht. 

Im Kapitel .. Die Landschaft von Nord· 
hessen" wird ein geologischer und geogra· 
phischer Oberblick Gber jenen Raum gegeben. 
in dem die vorgesdtichtlidle Besiedlung ei· 
nen Niedersdtlag uher vide Perioden hinweg 
hinterlieB. - .Die Umwelt des Urmenschen" 
gibt dann nom einmal einen detaillierten 
Oberblick liber das Gesmehen der Eiszeit 
mit ihren 3 Vereisungen. :2 Zwisdten·Warm· 
zeiten. sowie den .. RUckstanden" daraus jm 
Gelande. den Sd!otterterrassen der FluBtaler 
und den loBboden. Umfassend wird die 
Tier· und Pfanzenwelt wahrend der Eis· und 
Warmzeiten besprochen. Eine Tabelle er· 
lautert all diese Dinge nom einmal liber· 
sichtlich. an der auch die vorgeschichtlichen 
Kulturen angeschlossen sind; eine Karte der 
Eisbedeckung, LoBausbreitung und Wald· 
grenzen fUr Nord· und Mitte!europa erfillIt 
einen weiteren. anschaulich·padagogisdten 
Zweck. 

Am umfassendsten ist das Kapite! .. Di~ 
Kultur der Altsteinzeit" und dam it sichtlich 
das Hauptanliegen dieses Heftes. Von den 
natiirlichen Bedingungen des gesamten mit
tel· und norddeutschen Raumes ausgehend 
werden im niiheren die Verhaltnisse ge· 
schildert. die Nordhessen filr den Aufenthalt 
des Altsteinzeitmenschen bot. Wir sehen. 
daB Hohlen bei uns im wesentlidten aus· 
fallen. die aufgefiundenen Freilandstationen 
dagegen auf den Gebrauch von Zelten und 
Hutten hinweisen. fUr die ein Rekonstruk
tionsbild nach sibi ri schen Ausgrabungsfun· 
den die richtige Anschauung vermitte1t. Drei 
HauptfundstelIen im Kr. Ziegenhain. alle 
ent·deckt vom verdienstvo11en und rilhrigen 
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A. Luttropp. schlieBt sim eine weitere im 
Kr. Marburg an. Hinzu kommt noch eine 
Reihe von Einzel~unden. Fundlage und Her
stellung der Gerate. dessen HauptmateriaI 
Quarzit ist. werden naher besprochen. Es 
zeigt sim. daB sowohl Niederschlag aus dem 
fruhen Abschnitt der Altsteinzeit vorIiegt. 
fur den der Faustkei! typisch ist. als auch. 
in geringerem MaSe. aus dem spaten Ab· 
sdmitt. dessen kennzeichnendes Gerat das 
Klingen·Messer ist. 

Filr eine Kenntnis des allgemeinen Kul. 
turzustandes des Urmensmen muB man Er· 
gebnisse aus weiteren Gebieten. vor allem 
den westeuropaischen mit seinen Hohlen· 
malereien heranziehen. Erfreulich ist zou le· 
sen. daB Verl. zu bedenken gib t. daB man 
sich auch den Zustand des Menschen aus 
der friihen Altsteinzeit nicht zu primitiv vor· 
stellen soIle. Er glaubt. daB das Fehlen ;ener 
Malereien. die ja dem lungpalaolithikum 
angMoren. wohl haup tsachlidl daran lage. 
daB sich die organischen Reste der Kun st· 
betatigung aus der soviel alteren Zeit nicht 
erhalten hatten. Wir meinen, dem jene Auf
fassung ,aIs nom besser begrllndend hinzu· 
filgen zu miissen. die von jenen Erzeugnissen 
insgesamt als der .. erhaltbaren Kunst" 
spricht. wahrend es dariiber hinaus ja noch 
Gebiete der "nicnt erhaltbaren Kunst" gibt: 
Wortdichtung. T anz. mimische Spiele u. a. 
Hier bnn die kulturbistorisch arbeitende 
Volkerkunde heute ausreichend Auskunft 
geben. Aus ihr wissen wir auch. daS die 
alte evolutionistiscne Meinung der .. Hoher· 
entwiddung des Menschen in der spaten 
Altsteinzeit". von der aum Verf. spricht. 
nur im zivilisatorischen Gebiet seine Be· 
rechtigung hat. In seelisch·kultureller Hin · 
simt steht der fruhest erFa6bare Altstein· 
zeitmensdt auf voller menschlimer Hohe. 

Von dieser Zivilisation wird im Kapitel 
- auf Grund urgesdlichtIicher Befunde -
noch langer gespromen. Der Altsteinzeit· 
mensch war nicht allein lager. der vom 
Fleisch der erlegten Tiere lebte. sondern 
gleichzeitig auch Sammler von WildpAanzen. 
die ihm die notige vegetarische Zukost bo
ten. Weitreichende WaHen. vor allem Pfei! 
und Bogen. hmen erst in der jiingeren AIt· 
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steinzeit. bei den Vertretern deT .. Klingen
kultur" auf. Diese. von Osten kommend. 
verdr5ngten auch die leute def .. Faustkeil
kultur" in entlegenere Gebiete. IVennutlich 
g::mz vom europ5ismen Kootinent nach 
Afrika. von woher sie audt vennutlich ge
kommen WareD. Ocr Rezensent.J 

Waren die Urkunden (det Altsteinzeit) 
Nordhessens. erstmals var Dorn nimt 20 
Jahren. dann abeT in reichlichem MaBe. ge
funden worden. so sind die feingeriitigen 
Hinterlassensd'1aften deT Mittelsteinzeit (die 
im letzen Kapitel behande1t wird) selbst his 
heute auGerst sparlich geblieben; Neustadt. 
Kt. Marburg und Kiilte. KT. Waldeck 51nd 
die einzigen. richtigen Fundplatze. Das Feh
len von diinenartigen Feinsanden bei uos, 
auf den en in Norddeutschland der mitte1· 
steinzeitliche Mensch haufig siede1t. braucht 
nam Verf. nicht .t.mbedingt die Ursache da· 
fiir zu sein. daB auch in Zukunft keine Fund· 
platze dieser Epoche im Lande gefunden 
wlirden. Es ware durchaus moglich. da8 die 
sliddeutsmen Fundlagen auf Keuper· und 
Muschelkalkhohen einige hundert Meter 
liber den Flu6talern aum bei uns Ent
sprechungen hatten. 

Einige Listen, ein 5chriften·. 5ath· und 
Ortsverzeichnis. vor all em aber eine Reihe 
von Tafeln mit Abbildungen von Funden 
und Fundplatzen run den das Heft ab. das 
wir flir einen erfreulichen Zuwachs auf dem 
Gebiet der urgeschichtlichen Literatur Nord
hessens halten. dem auch die vorgetragene 
Kritik keinen Abbruch tun 5011. 

Joseph Bergmann 

Horst KircHller: Die Mel1Hire il1 
Mittefeuropa "lid der MelllfirgedaHke = 
Akad. d. Wiss. u. d. Lit. il1 Maillz, Ablfk 
Geistes· u. Sozialwiss. KI. Jg. 1955. 
Nr.9 (Stei"er Verlag Wiesbadel1 1955) 
208 S. Ill. 38 Tafe111 u.3 Kartell. Kart. 
DM 32.-

Die kurhessische.n monolithischen Denkmale, 
die nach der Untersumung des Verf. zu 
den stattlichsten in Mitteleuropa liberhaupt 
gehoren, sehen wir hier erstmals in einen 
groBeren Zus-ammenhang binein,gestellt. In 
einem Katalog werden 'lInter 274 Nummern 
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die runf erhaltenen Steine von GroBen
Titte, Guntershausen. Langenstein. Maden 
und Wolfershausen mit ausfiihrlichen Lite· 
raturangaben und Abbildungen behandelt. 
Nicht mit aufgenommen wurden aUe Arten 
figlirlicher Steine und die als Grabstellen zu 
deutenden Monolitben (z. B. Eilenberg). Der 
.. dicke Stein" von der wiisten Kirche Brei
tenbom bei Rauisch-Holzhausen und cin 
zweiter von einer wlisten Kapelle bei RoB· 
berg werden ab fraglidf ebenfalls nusge· 
schieden. Dagegen wurden die nicht mehr 
vorhandenen in die Betrachtung mit einbe
zogen, soweit sie urkundlich od er sonst si
cher bezeugt sind (Wodanstein b. Metze und 
Hiinenstein slidwestl. Wabem) oder topogra· 
phische Bezeichnungen das einstige Vorhan
densein erschlieBen lassen (Flurbezeidmung 
.. iiberm breiten Stein" b. Gensungen). 

Da es so gut wie hine zuverHissigen 
datierenden Beifunde gibt. bleibt nam wie 
vcr die Unsicherheit hinsichtlich der zeitH· 
chen Einordnung dieser mitte1europaischen 
Menhire bestehen - falls rim nicht dodt die 
groben Scherben vom FuB des GroBenritter 
Steines als neolithisch erweisen soUten. 
Kann somit eine absolute Altersbestimmung 
auf diesem Wege nimt erfolgen, vers.ucht 
Verf. allein auf Grund der im ersten Ab
schnitt dargelegten Verbreitungstatsachen 
eine z.eitliche und kulturelle Einordnung 
vorzunehmen; danach sieht er in den Men
hiren Zeugnisse einer Ausstrahlung der 
westeuTopaischen Megalithkultur. Wahrend 
K. Schumacner und W. Bremer noch geneigt 
waren. einen Zusammenhang zwischen den 
kurhessischen Steinen und der endneolithi
sdten Glockenbecherkultur anzunehmen. will 
Verf. sie wegen der in ihrem Umkreis vor
kommenden Steinkisten mit der hessisch
westfalischen Steinkistenkultur in Yerhin· 
dung bringen (wenngleic:h er an anderer 
Stelle betont. daB sich nur in A'usnahme
fallen ein Zusammenhang mit Grabanlagen 
erkennen lasse). GewiB solI sich diese Fest
stellung nur .auf die unmittelbare topogra
phische Zugehorigkeit beziehen, wir ver
missen dagegen auch bei groBraumigerer Be~ 
trachtung die flir Kurhessen behauptete Kon~ 
gruenz, da der Menhirgedanke nur im slid
lichen Teil des hessisch-westfiilischen Stein-



Bud.bespredflfHgell 

kistengebietes vorkommt. Hier allein aber 
begegnet uns aum die Sitte der .. Seelen1och· 
steine". die vom Mittelrhein her kommend 
weiterhin nach Mitteldeutsmland ausstrahlt1• 

Wir mochten daher eher einen engeren Zu· 
sammenhang mit dieser Sitte vennuten. 

Wenn Verf. in diesen mannigfachen 
Ausstrahlungen aus dem Kreis der westeuro· 
paischen Megalithkultur nicht mehr eine 
bloSe IdeenUbertragung sieht. sondem sie 
ausdrUcklich als Zeugnis fUr einen Wandel 
des Bevolkerungsbildes in Anspruch nimmt. 
vennogen wir lhm aus methodischen Grlin· 
den nicht mehr zu folgen . Grahanlage. Men· 
hirged anke und die Sitte der See]en]och· 
steine sind u. E. lediglich a1s Niederschlag 
religioser Erscheinungen - keinesfalls aber 
ethn ischer VOJ1gange - zu wetten. Damit 
beriihren wir aIlerdings Fragen. deren Be· 
antwortung cine Weiterbildung der armao· 
logischen QueIlenanalyse voraussetzen. 

Auf jeden Fall so11 unsere ausfiihrlime 
StelIungnahme zu nur einem einzigen der in 
Kirchners Abhandlung behandelten Pro· 
bleme zeigen. welche Erkenntnisse zu ge· 
winnen sind. wenn die heimischen Denk· 
male nicht in ihrem mehr od er weniger 
zufaIlig begrcnzten Aussdmitt gesehen, 
sondern in den Gesamtzusammenhang hin· 
eingcstellt werden. Wilhelm Niemeyer 

Edward Saugll1eister: Die ]ung
stelllzeit im lfordlfUlinischeu HesseH. Teil 
Ill, Die Glodwlbedferkulrur u~ld die 
Bed.erkulturell (Me/su 'lgen BerlleeJur 
1951) 141 S. mi! 19 Ta/dn mid 20 Kar
tel1 , 4° = Sdlrf/teu zur Urgeschichte 
IlIll. Kart, 25.-

Die vOl'liegende Untersuchung ist der vor
weggenommene dritte T eiJ einer groBeren. 
aus einer Marburger Dissertation entstan
denen Materialsammlung, ·bearbeitoung und 
OarsteUung des gesamten Neolithikums im 
nordmainischen Hessen. in der es dem Verf. 
geIungen ist, den durch die Vielfalt von 
Formen bisher kaum iiberschaubaren Fund· 
stoff der spameolitlh. Gruppen zu ordnen. 
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gegeneinander abzusetzen. sowie die gegen· 
seitigen Beziehungen und fast verwirrenden 
Abhangigkeiten herauszuarbe iten . 

Oer .. Iandesgeschimtlichen" Zielsetzung 
dieser Zeitschrift entsprechend miissen wir 
es uns versagen. auf die liberaus interes· 
san ten Einzelheiten der Untersuchung einzu· 
gehen; wir beschranken uns daher auf cine 
knappe "historische und siedlun-gsgeschicht· 
lkhe" Zusammenfassung seiner Ergebnisse: 

Wahrend die Bandkeramik und die Res· 
sener Kult-ur zunamst vorzugsweise die tie
fer gelegenen fruchtbaren Teile der Wet
ter-au lInd NiedeJ1hessens bes iedelten, griffoo 
sie gegen Ende der I ungsteinzeit in heher 
gelegene Gebiete hinaus. In diese hauptsach. 
lim auf Einwanderung und auf autoch thone 
Wurzeln zuriickgefUhrten Velker drangen 
gegen Ende des 3, Iahrtausends Volksgrup. 
pen westischen Ursprungs ein. zunachst die 
Mimelsberger. dann -die Steinkistenleute, 
Haben aum erstere in Hessen kein geschlos
senes Siedlungsgebiet erwerben. sondern nur 
ein paar Hohensiedlungen .gewinnen konnen, 
so besetzte dagegen d ie Kultur der Stein
kisten cinen zusammenhangenden Streifen 
in den niederhessischen und westfalischen 
Auslaufern des Rothaargebirges und dem 
vorgel.:tgerten Gebiet. 

Beide Volker und mit ihnen wohl auch 
nom die Reste der frUheren Bevolkerungen 
sahen sich sehr bald neuen eindringenden 
Gruppen gegeniiber: in Niederhessen einer 
Volksgruppe. die durch eine der nordwest· 
deutsdten Einzelgrabkultur verwandte Kul· 
tur ausgezeichnet war. und einem Teilstamm 
der mitteldeutschen Schnurkeramiker, die in 
die Wetterau und nach Starkenburg vordran
gen. Die beiden letztgenannten Gruppen 
besetzten die angegebenen R5ume ziemlidi 
dimt, so daB wir von einer wirklimen Dauer
besiedlung sp remen konnen.Zahlreiche Beob· 
achtungen mamen es 5ehr wahrscheinlich. 
daB diese Gruppen in den genannten Gebie· 
ten auch noch siedelten. als in Nachbarge· 
bieten senon Volker mit bronzezeitlicher 
Kulrur saBen. Die nachstbenachbarte dieser 
Bronzezeitkulturen - die der spaten Sdmur· 

1 VgI. die Verbrt'icunilskarte bei H. K n is 11 : WescHiliscb·henisme SteinkiHfn und nordweudeuuche Mtgalith
grabt'r'" Fnucbrift A. Scieren ~um 70. Gebunstag (im Druck). 
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keramik gleicftzeitig scin dUffte - jst die 
Adlerbergkultur in Rheinhessen, die haupt~ 
sachlich auf das endneolithische Volk deT 
Glockenbecherleute zUriickgeht. Diese Glok
kenbemer - wie die Michelsberger und die 
Steinkisten westismer Herkunft _ waren am 
Ende des Neolithikums in R·heinhessen er
schienen. hatten dort cin starkes Siedlungs
zentrum gebildet. abet in den von det 
Schnurkeramik be-sttzteo Gebieten deT Wet
teTau sich nut smwach durchsetzen konnen. 
Ein zweiter Zweig dieset Glockenbecherbe
wegung. det dutch Siiddeutschland nach Ost
<und Mitteldeutschland vorgedrungen war, 
thatte von dort aus Eingang in Niederhessen 
gefunden und dort - speziell in Randteilen 
(Esdtwege. Fulda) - seine Spuren hinter1as
sen. Auch dieser Zweig hat kein eigenes 
Siedlungsgebiet erworben, genau so wenig 
wie die Michelsberger Kultur und die rhei
nische Glockenbechergruppe. Yon den westi
schen Gruppen scheint einzig die Steinkisten
kultur ein ebenfalls bis in die Bronzezeit 
fortdauerndes Eigenle.ben gefiihrt zu haben. 

Das entsmeidend Neue an Sangmeisters 
Untersuchung ist die HeraussteIlun-g einer 
eigenstandigen Gruppe hessischer Funde, 
deren kulturelle Sonderstellung er typolo
gisch namweist und die er - Zium Unter
schied von der nordwestdeutsmen Bemer
gruppe, von aer mitteldeutsm,en und der 
sUdwestdeutsmen Schnurkeramik und von 
den Glodcenbemern - aIs .. Westdeutsche 
Bechergruppe u bezeidmet. Die Yerbreitung 
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dieser Gruppe, die sim urn den" Fisdlgraten
verzierten Becher" zusammenschlieBt, zeigt 
ein Zentrum in Niederhessen, das tangs des 
Vogelsberges mit einem zweiten Zentrum 
am unteren Main in Verbindung steht. 

AhschlieBend bespricht Verf. die Mog
lichkeiten, historisme Vorgange aus Tathe
standen materieller Ku1tuThinterlassenschaf
ten zu erschlieBen, wobei ihm im Hinblidc 
auf die Me~odik heizupflichten ist, wenn 
er zunachst zwismen "Volkshlm" und "poli
tischen Einheiten" untersme.idet und dies en 
Gegensat'Z an dem Begriffspaar "Volk" und 
.. Nation" erlautert. Er stoBt damit zu Jem 
u. E. entsmeidenden Kernprohlem der jahr
ze.hnteIangen Auseinandersetzung um die 
erhnisme Deutung vorgeschichtlimer Kultur
provinzen vor, die sim hei Beamtung dieses 
Gegensatzes aIs ein Scheinprohlem erweisen 
durfte. 

Solange man aber unt,er "historismer 
Interpretation" - unter Beflufung auf ver
meintliche Ziele der Gcschimtswissenschaft 
- lediglich eine Aufhellung po 1 i t i s c her 
Vorg5nge versteht, wird man u. E. dem 
eigenbHchen Charakter der Bodenfunde nicht 
geredtt . Wir glauhen vielmehr. daB sich 
trotz fl'iiherer unvollkommener Versuche 
die Identitat von .. Yolkstum" und "Kultur" 
erweisen laSt. n'achdem die moderne Spram
geographie, aber auch die auf f\undverbrei
tung aufhauende ,,5iedlungsarchaologie" 
Iankuhns u. a. sichtIich neue Perspektiven 
eroffnet. Wilhelm Niemeyer 

ALLGEMEINE UND POLITISCHE GESCHICHTE 

Karl Gottfricd Hwgelmann: Na
tlonalstaat und NatlolfalltiitclIrcchr illf 
deutschen Mittelalter. l. BaHd, Stiillfllle, 
Nationen "lid Natiollalstaat i. dt. MA 
(W. Kolt1l1mulIfcr Stuttgart 1955) XVlll, 
540 SciteH. Leiuelf OM 38.-

In der gegenwartigen Forschung zeichnet 
sich deutlich eine hemerkenswerte Verande
rung in der Einstellung zum Stammes
problem ab. Die Einsicht, daB der 5tamm 
das volksgeschimtlime Korrelat zu der 
staatlichen Gliederung des deutsmen Volkes 

ist. findet neuerdings wieder starkere Be
achtung. 5'0 will aum Verf. seine Unter
suchung als Beitrag des Rechts- u. Ver~as
sungshistorikers zur deutschen Stammes
kunde aufgefaBt wissen (S. 219). Ihm geht 
cs ~n5beso ndere urn die Frage nach dem Ver
haltnis zwischen V 0 Ik 5 t U m und po li t i
s c her 0 r g ani sat ion (Stamm und 
Stlat), die er auf breitcster nistorischer 
QuellenforsdlUug und zUglCldl volkstheore~ 
t ische r Grundlage aufrolIt und zu heant
worten verrumt. 
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Bei der Behandlung der Stammesremte 
setzt sich Verf. ausfUhrlich mit der Stengel~ 
schen Auf6assung von der Selbstandigkeit 
des hessiscben Stammes ause.inander (S.47f.). 
Er bestreitet namdriicklicb die Moglicbke:it 
der ErschHeBung eines eigenen hessismen 
StammcsrechtlS aus jiingeren Quellen, dOl 
sich von einer hessismen Remtsbesonderheit 
nur "eine bedeutungslose Spur" erhalten 
habe ; die Hessen erscheinen mm "nicht wie 
ein Stamm, ... sondern mehr wie cin fran~ 
kismer Volkssdllag " (S. 208). Ander.ersei ts 
beriihrt er si ch mit Stenge! in der grund~ 
satzlimen Gleidlsetzung von Stammesgebiet 
und Siedlungsgebiet, wenn er in den Stam~ 
men ethnische Gruppen und in der Ver~ 
schiedcnheit der Stammesremte den Aus
druck ethnismer Indiv.idualitaten 51eht. 

Verf. besdtlieSt den ersteD Absdmitt 
liber .. die Stamme" mit einer beachtenswer· 
ten Obersicht liber die For,smungsergebnisse 
der fUr die Stammesforschung wichtigsten 
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Nachbardiniplinen (Ortsnamen. Dialekte. 
Siedlung. Hausbau, hildende Kunst, Dich
tung, Musik. Antlhropo]ogie. Soziologie). 
Dabei stellt er wamend fest. daB die deut
,sme Stammesforschung nam ihrer Abwen
dung von der Sbarrer romOlntismen Stam
mesauffassungsich von de r Ge,fahr der Ob er
treibung in das andere Extrem nicht frei
gehalten habe. Es bleibt also emstlhaft zu 
priifen, ob nicht doch wirkliche oder groSere 
Obereinstimmungen zwismen Stammestum 
und den sichtbaren LebensauBerungen des 
Volks tums bestanden haben . 

Wir begnugen 'uns mit diesen knappen 
Andeutungen liber den ersten Absmnitt. dOl 
eine Beurteilung der sim datan ansmli'e
Senden Darstellung de5 deutschen National~ 
bewuBtseins und des deutschen National
staates erst moglich sein wird. wenn min
destens auch der zweite Band des Gesamt
weT1kes vo rliegt. 

Wilhelm Niemeyer 

SIEDLUNGSKUNDE 

He In r i c h D f t hfl a fer: Das apa
Problem . UJ1tersudllHlg eiHes westeuro
piiisdleH Flu!1l1a1ftelltypUS = Bibliorueca 
Ollomastfca 1 (Lo llvainlBelglen 1955) 

99 S. 'H. 7 Karten. DM 9.50. 

Die Orts-. Flur- und FluBnamen sind eine 
GeschichtsquelJe von einzigartigem Wert, 
ein Sprachmaterial. das dank seiner Eigen
art ungleidl we iter zuriickreidtt als alle 
dir<'!kte oder uterarische Tradition: sie sind 
oft die ei'DZ ige. rugle-iclt aber die sicherste 
QuelIe, mit dere.n Hilfe das Vorhanden
se i n und die vorgesdIichtlime A u s d e h ~ 
nun g einzelner St5mme ennittelt werden 
konnen . Die vergleimende Sprachforschung 
hat im Laufe der Zeit immer fe'i nere Me
thoden entwickelt, die sie heute in die Lage 
versetzt. auclt das smichtenweise N a c h
e i n and e r mehrarer VoIksgruppen. ihre 
zeitliclte AbIos-ung und ihr Verhaltrus IU

einander zu bestimmen. 

In diesem Zusammenhang sind auch die 
jahrzehntelangen Bemuhunge.n urn die Kla
tung aller Fragen zu sehen. die durch die im 
Hessischen hau"g vorkommenden Gewasser~ 
namen mit der Endung -apa aufgeworfen 
wurden. Eine erfreuliche Bereiclterung des 
hum noch libe.rsdtaubaren Sch.r.ifttums bU
det die diesen Fra'genkomplex vorHiufig 
abschlieBende Unterruchung von H. Ditt
maier, die mit Unterstutzung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft von der .. Intematio
nalen Zentralste11e fur Namenforsmung" in 
Lowen aIs erstes Heft ihrer Sduiftenreihe 
"Bibliotheca Onomastica" herausgegeben 
wurde. Vert. 'Deigt hierin zu einer Oberein
stimmung zwiscben dem Verbreitungsr3um 
der apa~Namen rUlld dem von der Vor~ 

geschichtsforschung erschlossenen Wohn~ 
gebiet der Taciteismen lstwaonen. lm ein
zeJnen durfen wir dazu auf den in diesem 
Band abgedruckten Forschungsbericht von 
Prof. Ernst Sch.warz liber "die apa-Frage" 
verweisen. Wilhelm Niemeyer 
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W i II1 e I m Ab e I: Die Wiistungen des 
ausgeheHdeH Mittelalters = QuelleH u. 
ForsdlUlfgeH zur Agrargeschichte I. 2. 
veriil1derte u. erweiterte Auff. (G. Fisdfer 
Verlag Stuttgart 1955) IX, 1S0 S. Illit 
8 Abb. 8° geb. 22.- DM. 

Das Interesse. das die Wiistungsforscnunger
neut innerhalb unserer Arbeit findet, setzt 
ein stetes Bemiihen um die KHirung der 
Frage nam Wesen und Ursame der Wii
stungshaufrungen im ausgehenden Mittel
alter voraus. Da die primaren Quellen sim 
rhieriiber meist aussmweigen, erging sim die 
Lokalforschung in den bizarrsten Deuron
gen. So war es urn der Sache willen erforder
licit, in umfassender Betr.amtung die meist 
regional aufgestdlten Theorien zu iiber
priifen. 

Abet versumt dem oft behandelten The
ma von der AgrargeS<"hicitte her neue Sci
ten abzugewinnen, indem er die zahlreidten 
Wiistungen des ausgehenden Mittelalters 
als sinnfiilligsten - wenn auch nicht ein
zigen - Ausdruck eines Niedergangs im 
"Rhythmus der landwirtsdtaftlidten Ent
wicklung seit dem hO'hen Mittelalter" an
sieht. Im 1. Teil seiner UntersudlUng gibt 
er deshalb zunadtst einen trefflidten Ober
blick iiber den .. Wiistun ,gsvorgang", 
der - wie er rnit Remt betont - nur rnit 
HiIfe des Sdtarlausmen Wiistungssmernas 
erfa6t werden kann (vgI. ZHG 65/ 66, S. 
72 H.) Dabei stellt skh heraus. daB die 
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groBe Masse der Wiist.ungen im Zuge einer 
Urn- und Entsiedlung entstand. die das 
Siedlungsbild der deutsmen Lande gegen
iiber dern Ende des Ausbauzeitalters tief
greifend wandelte. Dieser Riickgang der 
landlichen Wohnplatze und die Smrum
pfung der AckerAamen waren zugleich von 
einer Entvolkel'lung ,begleitet. die nimt nur 
das flache Land sondern aum vide Stadte 
betraf. - Der 2.Teil 1St der Urs.achen
for ,scihun 'g gewidmet, wobei Abel die be
sondere Aufmerksamkeit auf die demogra
phiscnen Vorgange lenkt, d'ie er in die na
tiirlime (Bevolkerungs'Smwund) und die 
geographisme Bevolkerungsbewegung (Um
siedlung und Abwanderung) unterteilt. Im 
Zusammenhang hiermit werden drei Theo
rien eing,ehend erortert: 1. die K,atastrophen
oder KI'i:egstheorie. 2. die Fehlsiedlungs
und 3. die Agrarkriscntheorie. - AIs spezi
eller Beitr,ag des Wirtsmaftshistorikers zu 
diesem Fragenkomplex ist der 3. Te.iI 
"Bauernleistung und Bauernlohn 
~m ausgehtCnden Mittelalter" zu 
verstehen, in dem den wirtsrnaftlidten Griin
den des Gesmehens ein breiter Raum ein
geraumt wird. Hier vertieft Abel vor allem 
seine Ausfiihrungen iiber die Agrarkrisen
tlheorie. da sidt die dieser Theorie unter
stellte Abhangigkeit der Bauern vom Markt
gesdteben auf Zusammenhange griindet, die 
sdtwierig zu erlcennen und zu bewerten 
sind. Wilhelm Niemeyer 

HISTORISCHE HILFSWISSENSCHAFTEN 

Die mittefalterllclten Miil1z
{unde iH ThiiringeH. UHter Mitar
beit von E. MerteHs u. A. Sultle bearb. 
v. WaIter Hiivernich = Veroff. d. Tltii
ring. Hist. Kommiss/oH, Bd. IV (VEB G. 
Fi5cher Verlag ]eHa 1955) 480 S. u. 55 
MiiHztafeln. Brosch. DM 36.-

Es liegt nahe, beim Er,scheinen dieses Bu
mes Y,ergIeime mit dem von der hessisrnen 
Historisdten Kommission her,ausgegcbenen 
Miinzwerk anzustellen. Zwei lahrzehnte ha
ben geniigt, einen grundsatzlidten Wandel 
in Methode und Ziclsetzung zu vollziehen, 

der sich bercits Un Titel der thiiringisdten 
Publikation anzeigt. Das Ziel des 1900 vom 
Vorstand der Marburger Kornmissi.on ge
planten Miinzwerkes ,war ,eine umfassende 
Zusammenstellung der Erzeugnisse samtll
cher hessisdten Miinzstatten bis zum Tode 
Philipps des GroBmiitigen mit genauen Ge
wichtsbestimmungen u. a. m. DemgemaB 
stand aum im "Alteren Miimwesen der 
Wetterau" (1936) die Besdrreibung von 365 
E i n z e I m iin z elD im Yorder,grund, dem le
diglim eine knappc Aufstellung der wichtig
sten Miinzfunde vor,angestellt war. Damals 

• 
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wurde also besonderes Gewicht auf die Fest· 
stellung der Geprage und Jahrgange. von 
Miin~herren und Miinzst5tten, den Miinz· 
fuB. das Verbreitungsgebiet u, a. gelegt. Jetzt 
dagegen legt der gleiche Bearbeiter 280 
M ii n z fun d e des Mittelalters aus Thlirin· 
gen von SOO-I55"O in Regestenfonn vor. 
denen eingehende Beschreibungen von 22 
Miinlfunden foi>gen, die aJIein mehr als die 
HliHte des Bandes beanspruchen. 

A'Usschlaggebend fiir d iesc veranderte 
Auffassu ng war der grundlegende Aufsatz 
liber .. die deutschen Miinzfunde" von W. 
Jesse (1941) 1 dessen methodische Erorte
rungen erstmals einen fenen Boden fUr d ie 
historische Auswertung der Miinzfunde schu
fen. Mit Recht betont daher der Verf .• daB 
mit dieser geordneten Vorlage des Fund
materials erst der Grundstein fiir den spater 
IU schaffenden MUnzkorpus und eine Oar· 
s tellung der Geldgeschichte ThUringens ge· 
legt worden se.i. 

Beachtenswert sind auch die aufschJuS· 
reimen Ausfii hrungen iiber die Vergrabungs. 
grUnde. Neben der Kriegsthese Sture Bolins!. 
die in ihrer Oberbetonung sicher nimt haltbar 
ist. zieht Verf. u. a. auch geistesgesdlicht. 
liche und wirtschafeliche Grlinde dafiir heran. 
Vorsichtiges Abwagen der versmiedenen 
moglichen GrUnde bewahren Verf. vor Ge· 
neralisierungen. die das differemierte Bild 
def WirkHchkeit zu sehr vereinfamen wtir· 
den. Damit aber wird die Bedeutung der 
:Runde und ihre Aussagelcraft rur landesge
schichtliche Fragen erhoht. die bislang nur 
zu oft untersch5tzt wurden. FUr unser Ar
beitsgebiet wichtig ~st die Behandlung des 
um 1883 geborgenen Schatzfundes von Her
leshausen. Kr. Eschwege (S.63) sowie die 
im .. Verzeichnis der Mfmzsorten" g.egebene 
Obersicht iiber d i.e in tbUringischen Funden 
vorkommenden hessischen Miinzen (S.170 
bis 174). Wilhelm Niemeyer 

V era J a Itl I1l er: Die Aufiillge der 
MUllzpriigullg iHI Herzogtul1l Sachsell 
{l0, u. 11. llfdt.] = Numismat. StudieH 
H.3/4. (Museum f. Hamburgische GesdJ. 

1 Bllitter f. dl. Landel~elcbld\Ce 16 (1941) 66---92. 
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Abt. MiiHzkabiHett. Hamburg 1952) 
1765 .• 7 MUHzrabelleH JUid 39 (I) Kar
teu. Brosdl. DM 24.-

Die Numismatik gilt in weiten Kreisen im· 
mer nom ais cine etwas abseitige antiqua· 
riscne Beschaftigung, die sim nur mit der 
Sammlung und Beschreibung der Geprage 
mit aUen Varianten begnugt. Dabei wird 
ubersehen. daB dieser herkommlidt als 
" Hilfswissenschaft" bezeichnete Zweig wis
senschaftlicher Forschung 15ngst iiber seine 
uI'sprUnglich rein deskriptive Arbeit weit 
hinausgew,achsen ist. so daB die Landes
gesmichte ihre EI'gebnisse n ich t mehr Uber· 
sehen bnn und darf. Gerade die in letzter 
Zeit erarbeitete Systematik der Erfassung 
von Miinzfunden fiihrt uber d ie mUnzge· 
sdtidttliche Behandlung des Gegenstandes 
hinaus und gibt ihr eine neue greBe Auf
gabe in der Erweiterung zur Geldgesdtichte. 

In diesem Sinne will auch die eingehende 
Untersuchung Vera lammers' verstanden 
srin. namlich die FUlJe des Stoffes aufzu
schlieBen und ihre Aussagekraft vor allem 
fUr die Handels· .und Verkehrsgeschich.te des 
Mittelalters darzulegen . 

Anhand der numi smatischen und urkund
licnen Quellen belegt Verf. die MUnzredtts· 
verleihungen fur die einzelnen Munzstatten 
des Hzgt. Sachsen und verfolgt deren Ge
sdtichte vom Beginn eigener Pragetiitigkeit 
um die Mitte des 10. Jh . bis jn das 1. Vier
bel des 12. Jh .. wo ein Strukturwandel des 
Wirtschaftslebens einen naturlichen Ein
smnitt bietet. Von den benadtbarten MUnz
statten interessieren uns hier in Hessen 
insbesondere Corvey (8B). Marsberg (900). 
He1marshausen (997) und Bursfelde (1093). 

Im AnschluB daran wird die raumlidte 
und zeitliche Verbreitung einzelner slicn· 
sischer Miinztypen in immerhin 460 MUnz
schatzen aus der Zeit van 950-1150 nach· 
gewiesen. wobei besonders Quellenwert und 
Aussagekraft dieser MUnzfunde allgemein 
geklart werden. Die Verfasserin bedientsich 
hierbei auSerordentlicn eindrucknolIer Kar· 
ten. die nicht nur der Numismatik wesent
liche Schluss:e erlauben. sondern auch rur 

2 Fynden af romerlka rnynt i dct fria Germanien (Lund 1926). 
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die Landesgesmichte wimtige Aussagen IU 

!namen baben. Hier ist fOr unseT Arbeits
gebiet die kartographische Auswertung dee 
Funde von Aua (gef. 1904. verge. um 1128, 
vgl. Karte 3a) ,und Fulda (gef. 1897, vergT. 
urn 1115) besonders ,instruktiv ; sie Iassen 
deutlich erkenne.n, wie erforoerlidt auch 
fUr Hessen eine seIche systematisdte Zu
stellung alIer hier gehobenen Miin'Zsmiirze 
ist. Die synoptisch angdegten labellen sind 
in ihrer iibersimtlichen Anordnung im Ver
gleidt zu Dannenbergs Publikation iiber die 
deutsroen Munzcn def sikhsismen und 
friinkismen Kaiserzeit (1876-1905) VOT

bildlich :ru nennen. 
WOnsmenswert ware nur. daB das groSe 

Miinrwerk umerer Hisrori..sdlen Kommission 
bald zu Ende gefiihrt weeden konnte 
und d'ariiber hinaus auch unseT Arbeitsge
biet eine iihn1i<he monographisme Bear
beitung erruhre. ,wie sie hier rur unsere 
Nambarschaft vorliegt. Bis dahin aber selen 
unsere leser gebeten, alien Miinzfunden 
ihre besondere Aufmerksamkeit zu smen
ken, die Jahr fiir }ahr noch ausgeg-raben, 
leider aber nur zu o'Et aus UnversMnd ver
borgen gehalteo werden. Wilhelm Nierneyer 

GUHther FraHz: Hfstorische Karto
grap/lie. ForschuJfg uHd Bibliographie 
= Veroff. d. Akad. f. RaumforschuHg UJ1d 
LaHdesplalfuHg. Abhh. 29. (DorH-Verlag 
BreJHeH-HorH 1955) 104 S. Kart. 6.-

Friedrich Ranel hat einmal die Karte ein 
Symbol. ein Stnobild genannt, da sie un
moglidt alle Einzelheiten des darzustellen
den Erscheinungsbildes aufweisen kaon.Aus 
diesem Grunde fordert die Anwendung der 
Karte als Symbol klare Antworten auf die 
jeweils gestellten Fragen. 

leder. der sich einmal sc1bst rnit landes
oder ortsgeschidttliche.n Unter1suchungen be
schaftrigt, wjrd aus Grunden der Obersidtt
lichkeit versucben. die Ergebnisse seiner Ar
beit in Karten darzustellen, urn einen Teil 
seiner Forschungsergebnisse sinnfaluger vor 
Augen zu fiihren. als Worte dies vennOch
ten. In der Tat ist die Karte uberall, wo es 
darauf ankomrnt, iiber das Vorkommen ir
gendwelmer Dinge einen raschen Oberblidc 
zu gewinnen, das geeignetste MitteI. So 

BudtbesprecHungen 

ist sie rur die verscb.iedensten Wissensdtaf
ten, aber auch rur Handel und Industrie, 
Hingst zum unentbehrlichen Hilfsmittel ge
worden. 

Neuerdings wird aber die sehr richtige 
Forderung erhoben. die Karte nicbt nur 
an das Ende einer Gedankenkette zu stel
len. sondem als wesentliches Mittel &chon 
Karten s e r i e n an den Anfang zu steUen, 
urn mit ihrer Hilfe IOgisdte Gedanbngange 
mngend zu fiihren. In der .. vergleidten
den geographisch-kartographische.n Metho
de" eroffnet sich uns damit ein neuer Weg, 
die Abhangigkeit mancber Erscheinul:gen 
von der Bodengestalt. den natiirlichen und 
politisdlen Grenzlinien. rorn EinfluS der 
natGrlimen groBen StraSen, auf denen nicht 
nur Hande1s-, sondern aum Kulturgiiter ab
und zustromen. zu erkennen. 

Wir begriiSen daher diesen Bericht, den 
Pro~essor Franz Ihier Gber die historisch
geographische Forschung Yor1egt, dankbar. 
Im AnschluB ,an die landsmaftlich geordnete 
Obersicht, die audl die Marburger .. Arbei
ten rum geschidtt1ichen Atlas von Hessen 
und Nassau· ausfUhrlich behandclt. wer
den methodischen Prohleme aufgerollt, die 
jedem Interessierten zum grundlidten Stu
dium ernpfahlen seien. Besonders hervor
zuheben 1St auch die Tarsache. daB der Ver
fasser sich nicht auf die historisdten Fragen 
im engeren Sinne besduankt, sondem auch 
die Probtematik kartographisdler Oarste1-
lungen fUr Sprame und Volkstum, Kunst 
und Literatur, Kirche und Recht. Wirtsc:haft 
und Handel mit einbe:zieht. Auch die Be
deutung der Flurkarten, SiedJungskarten 
<und des Stadtplanes rur unSt:re landes
geschichtliche Arbeit wird besonders heraus
gestellt. 

Den AbschluB Ibildet die 487 Titel urn
fassende Bibliographie von histo rischen At
lanten und historisch-geographischern Sdll'Ht
turn. die auch die wichtigsten auslandischen 
Atlaswerke einschJieBt. An neueren Ver
offentlichungen waren vielleimt noch die 
.. Fundkarten zur Vorgeschichte der Rhein
provinz· von Kurt Tadcenberg (Bonn 1954) 
namzutragen, da soie wertvone Erginzungen 
zu dern Kartenwerk von O. Uenze (vgl. 
ZHG 65 /66, S. 268) bieten. Niemeyer 
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KIRCHENG ESCHICHTE 

Sa 11 k t B 0 11 if a tt If s. Gedel1kgabe zum 
1200. Todestag. Hrsg. VOI1 d. Stadt Pulda 
ill Verb. Ulit d. Diazesel1 FuMa u. Mail1:: 
(Verlag Parzeller .t Co. Fu/da 1954) XI. 
686 S. rn. 21 Taf. u. 1 Plall. 4° geb. 
28.50 DM. 

Keine wUrdigere Gabe konnte die Wissen~ 
smaft zum 1200. Todestag dem Gedamtnis 
des groBen Heiligen darbringen, als dieses 
Bum. oer stattlime. vorzUglich ausgestattete 
Band enthalt 31 durchweg wertvolle Bei
trage von Gelehrten aus 6 europaismen 
tandern, die in drei Gruppen gegliedert sind. 
Sie behandeln Person und Werk des Boni
fatius, die Welt. in der er lebte und wirkte. 
und sein Nachleben in Kultus und Kunst. 
Es in dem BemUhen der Stadt Fulda. ihres 
OberbUrgenneisters Dr. Cuno Raabe. den 
Herrn Bischofen von Mainz und Fulda, dem 
deutschen Benediktinerorden und nimt zu
letzt dem aus sems Mitgliedern bestehenden 
RedaktionsausschuB zu verdanken, daB die
ses Gemeinsdtaftswerk, das ein eindrucXs
volles Zeugnis der Bedeutung des Boni
fatius fUr Deutschland und dariiber hinaus 
fur die gesamte abendliindische Welt ist. 
in dies er Geschlossenheit zustande kom
men konnte. 

Die Flille der Beitrage im einzelnen zu 
wiirdigen, verbietet sim leider im Rahmen 
einer Besprechung dieser Zeitsmrift schon 
aus RaumgrUnden. Wir mlissen uns damit 
bescheiden. die Beitrage hier anzufiibren und 
so wenigstens ein knappes Bild der Reich
haltigkeit des Bandes zu geben. Einige we
nige fUr die hessische Geschichte besonders 
naheliegende Aufsatze sollen dann noch 
naher behandelt werden. 

Stephanus Hilpisch: Bonifatius 
als Monch uDd Missionar (S. 3-21); 5 u s 0 

Br e c h t er: Das Apostolat des hI. Bonifa
tius und Gregors d. Gr. Missions-Instruk
tionen fur England (S. 22-33); C a reI 
MichaeI Fischer: Die Bedeutung eines 
Heiligen (5.34-50); Laurenz Kilger: 
Bonifatius und seine Gefabrten im Missions
dienst (S. 51-57); Hieronymus Frank: 
Die Briefe des hI. Bonifatius und das von 

17 ZHG 67 

ihm benutzte 5akramentar (5. 58-88); 
Cbristopber Hohler: The type of 
sacramentary used by St. Boniface (5. 89-
93); Alban Dold: Drei .. Vettern"-Funde 
zum Sacramentarium Fuldense (5. 94-101); 
J 0 s e f H u h n: Der AgneIlusbrief De ra· 
tione fidei (5.102-138); Dominikus 
Hell er: Das Grab des hI. Bonifatius in 
Fulda (5.139-156); Franz Flaskamp: 
Wilbrord-Clemens und Wynfrith-Bonifatius 
(S.157-172); Hermann Nottarp: 5ach
komplex und Geist des kirmlichen Rechts
denkens bei Bonifatius (5. 173 -196); 
Georg Wilhelm Saote: Bonifatius, der 
Staat und die Kirche (5. 197-226) ; Kurt 
Dietrich Schrnidt: Bonifatius und die 
Samsen (S. 227-246); Andreas Bigel
m air: Die GrUndung der mitteldeutsmen 
BistUrner (5. 247-287); Anton Mayer: 
Religions· und kultgesdlichtliche ZUge in 
bonifatianischen Quellen (5. 291- 319); 
Kassius Hallinger: Romische Voraus
setzungen der bonifatianismen Wirksamkeit 
im Frankenreich (S. 320-361); Heinrich 
But t n er: Christenturn und Kirche zwi
schen Neckar und Main irn 7. und fruben 
8. )hd •. (S. 362-387); Ernst Kleb.l; 
Zur Geschichte des Christen turns in Bayern 
vor Bonifatius (S. 388--411); Eugen Ewig: 
"Milo et eiusmodi similes" (S.412-440); 
Her m ann T ii chi e: Bonifatius und 
Schwaben (S. 441-449); Tbeodor Mayer: 
BoniFatius und Pirmin (5. 450 464); Ro
muald Bauerreiss: Die AnHinge der 
Metropo1itanverfassung in Altbayern (S. 
465-470) ; Paul Lehmann: Zu Hrabans 
geistiger Bedeutung (5. 473--487); Ed
mund E. Stenge1: Primat und Archi
cancellariat der Abtei Fulda (5. 488-505); 
Anton Ph. BrUck: Zur Bonifatiusver
ehrong in Mainz (S. 506-513); Maurice 
Co ens: Le culte de Saint Boniface et de 
ses compagnons en reglise Notre-Dame a 
Bruges (S. 514-532); Ludwig Lenhart: 
Die Bonifatius~Renaissance des 19. labr
hunderts (5. 533-585); F r i tz A ren s : Bo
nifatiusdarstellungen am Mittelrhein (S. 586 
bis 612); Erwin Sturm: Der bl. Bonifa-
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Landes (5. 613---635); Michael Hartig: 
Der hI. Bonifatius in der bayerismen spat
gotischen und barocken Graphik (5.636-
640): Heinrich Hahn: Ausgrabungen 
am Fuldaer Domplatz im ]ahre 195"3 (5.641 
his 686). 
t ius in det Plastik und Malerei des Fuldaer 

FUr die hessische Gesmichtsforschung 
sind in (tster Linie Heinrich Ha h n s Gra
bungeD von Wic:htigkeit, die. gro6zugig 
durchgefilhrt. die senon so bedeutenden 
Funde 1. Vonderaus erheblich erweiterten 
und neue Deutungen bzw. Verbesserungen 
frilherer Ansichten gestatten. Van dem jUn
geren (Werner-)Paradies konnen wit uos 
nun tin remt genaues Bild mameD. Es be
stand aus zweigeschossigen Bauten urn eineD 
atriumartigen Vorhof. Bn Querbau im 
Osten wurde in det Mitre vcn einem drei~ 
sdtiffigen und doppeldtorigen Kapellentrakt 
gekreuzt. der die 973 Johannes d. T. ge~ 

weihte Konigskapelle enthielt. Ein bereit1 
1913 freigelegter viereckiger Bau darE alte~ 
ren Paradiesanlagen zugesprodten werden. 
Diese Feststellungen crlauben eine einiger~ 

maSen sicnere Rekonstruktion der einzelnen 
Bauabsdtnitte und Umbauten. Bisher von 
Vonderau angesdtnittene. von Hahn weithin 
freigelegte Scnragmauern durfen als ein alte~ 
rer Bau in Form einer Villa rustica gedeu~ 
tet werden. Er ist zumindest in die mero~ 
wingische Zeit zu setzen. und Hahn mochte 
sie in vorsidttiger Formulierung al'S Reste 
einer hankisdten Curtis anspredten. Wit 
haben es also in Fulda hodtstwahrsdteinlidt 
mit einer Siedlungskontinuitat se it der ro~ 
mischen Kaiserzeit ZlU tun. Die in mero~ 

wingisdter Zeit entstandenen Gebaude. zu 
denen auch der Schragbau gehott. mogen 
urn 700 verbrannt und bei der Klostergriin~ 
dung wieder benutzt worden sein. 

Von den andern Arbeiten konnen bier 
aus Raumgriinden nur nodt det Aufsatz von 
D. He 11 e r genannt werden. det seine be~ 
reits fruher an anderer SteIJe dargelegten 
Argumente fur die Lage des Bonifatiusgra~ 
bes vor dem Ostdtor der Sturmkirdte gegen 
seine Kritiker noch einmal zu festigen sudlt, 
und die feinsinnige verfassungsgeschidttlidte 
Untersumung E. E. 5 ten gel s iiber das Pri· 
mat und ArdticancelIariat der Abtei Fulda. 

BuchbesprediuHgeH 

der das Streben der Abte nach dem primatus 
sedendi iiber ihrcsgleidten in Beziehung 
setzt zu den Spannungen mit Hersfeld. ins· 
besondere aber zu Mainz. In Verlagerung 
des Anspruches aus der kirchenredttlichen in 
die staatsrechtliche Sphare zeigt sich eine 
verfassungsgesdtichtlidte Parallele zur Main~ 
zer Entwicklung. Sidter erst dUTch Karl IV .• 
nicht frfiher, wie St. mit guten Griinden 
nadtweist. erhielt die Abtei das Recht des 
Erzkanzlers det Kaiserin und damit einen 
Ehrenrang, der sich dem des Mainzer Erz~ 
bischofs niiherte. Friedrich Uhlhorn 

West/alia sacra. Quellel1 uHdFor~ 
sdtuHgeH 211r Kirdtel1gesdlid,te West· 
/alel1s. IlrSg. VOI1 HeiJlridl BOrstiJlg und 
Alois Sdlrl5er. Baud IT: Lil/dger uud seiH 
Erbe, 2. Tell (Regel1sberg MihlsterlWestf. 
1950) 354 S. Halblwd. DM 18.-

Neben der ErsdtlieSung der Quellen zur all~ 
gemeinen Kir<he.ngeschidtte des westHili~ 

schen Raumes hat sidl dieses Sammelwerk 
die Aufgabe gestell t, Vorarbe.it rur die 
.. Germania .sacra" zu leisten, wobei insbe~ 
sondere die Gesdtidtte des Klerus und der 
Liturgie. det Patrozinien und Brudersdtaften 
sowie des Phundenwesens und Braudttums. 
kurz das gesamte kirdtlidte Leben im Be· 
reich der mittelalterlichen Stammesland~ 
schaft Westfalens berucksichtigt werden. 

FUr die hessisdte Landesforschung von 
besonderem Interesse sind die beiden ersten 
Beitrage (von insgesamt 6). die mehr als 
die Haifte dieses Bandes einnehmen. Georg 
Sdlreibers Beitrag iiber .. Die iroschottischen 
und angelsadtsischen Wanderkulte in West· 
falen" (5. 1-132) gibt zahlreiche Ausblidce 
auf auch uns interessierende Fragen (Brigitta 
S. 1-4 H .• Kilian S. 30, Wynfrith·Bonifatius 
5.47, LuUus S. ,6, Wigbert S. ,7). Schrei· 
ber geht es darum. von religiosem Brauch~ 
tum her die sakrale Sonderart des west· 
Hilischen Gebietes zu umreiBen, wobei er 
mit Nadtdruck auf die groBe Bedeutung 
der religiosen Volkskunde hinweist und 
gleim'Zeitig versudtt. eine Briicke zwismen 
Historie und Volkskunde zu schlagen. 

Heinridt Rademacher behandelt .. Die 
Anfiinge der Sadtsenmission sUdlich der 
Lippe" (5.133\186), eine vcr allem wegen 



Budtbespredtul1gelf 

ihres kritismen und umfassenden Oberblicks 
liber die verschiedensten. In einem umfang
reimen Schrifttum zerstreuten Auffassungen 
und Theorien dankbar begriil3te Erganzung 
zu meinen eigenen Ausfuhrungen liber die 
he ss ism en Stammesv:erhaltnisse des friihen 
Mittclalters (ZHG 63/ 1952/ 13-26). die mir 
seinerzeit leider unbekannt blieb. 

Aussmlaggebend fiir die Beurteilung des 
Bereims der bonifatianischen Wirksamkeit 
oder Zustandigkeit sind die Gauvcrhaltnissc 
der damaligen Zeit. Tatsachlich tragt Verf. 
dem auch Remnung; um so mehr ist man 
uberrascht, 5.164 zu lesen, daB deren Kla
rung fUr die Missionsgeschichte nicht von 
primarer Bedeutung sei. 

Nachteilig wirkt sich in seiner Darstel
lung auch das Festhalten an dem alten 
statischen Bild der Gauverhaltnisse nus. das 
ihn auBer Stande setzt, neue Gesichtspunkte 
beizubringen. So konnen wir ihm beispiels
weise nicht folgen. wenn er die Bortbari 
(als T eil der urn 700 van den Engern ver
sprengten Brukterer) fm nordlichen Hessen
gau an sent (5.139 und 164). wtihrend sie 
zweifelsfrei nordlich der Eresburg nachzu
weisen sind (Annales Petaviani z. J. 784). 
Auch die Existenz dnes eigenen Gaues 
Hessi-Saxonicus ist heute nicht mehr .. heiS 
umstritten", wie R. glaubt. Die meisten 
der von R. nom offe ngelassenen oder un
befriedigt ge10sten Fragen werden wahr
scheinlich einer endgiiltigen Losung zuge-
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fUhrt werden konnen, sobald eine histo
risch-genetische Durcharbeitung der Gau
belege mit Hilfe der vergleichende.n karto
graphisc:hen Methode vorliegt. 

Auc:h der Beitrag von Rudolf Sdmlze 
(Das Minoritenkloster zu Munster 1618/ 
1648. 5.251-290) straift am Rande die 
hessische Besetzung der Stadt Coesfeld seit 
1632 (S . 284 Anm. 30), wahrend Ewald 
Reinhard (Aus dem Werdegang des .. Be
kennerbischofs" Clemens August. Frhr. 
Droste zu Vischernig. 5.291-299) aus den 
noch. unveroffentlichten Briefen auf Be:z.ie
hungen der Munsterer .. Familia sacra" zu 
Kassel (5. 292) hinweist und Einzelheiten liber 
dessen auch Hessen beruhrende .Bildungsrei~ 
se" mitteilt. AIs erste Stationen dieser 1796 
zusammen mit seinem Bruder Franz ange
tretenen Reise erscheinen Hofgeismar, wo 
man mitder Fiirstin Gallitz.in eine Woche ver
brachte, und Kassel. wo Clemens August 
erkrankte und den Reisegefahrten die Be
trachtung der Gemaldegalerie und der Was
serspiele iiberlassen muSte (5.294). 

Aufs Ganze zeigen diese Beitrage des 
anregenden Werkes. wie wirlitig es fUr den 
Fortschritt der Forschung ist. daB die wissen

schaftliche Forschung hiiben wie druben nicht 
vor den heutigen Landesgrenzen haltmacnt, 
sondern auch einmal ube r den Zaun hiniiber
smaut. neue Anregungen aufoimmt uod neue 
Ergebnisse zur Kenntnis nimmt. 

Wilhelm Niemeyer 

, , -
WI RTSCHAFTSG ESCHICHTE 

H a If s L 0 tl se: Sduftalkafder Bergbau, 
fIiHtemveseu Imd Eiseullaudwerk. Ein 
Beitrllg zur Wlrtsdtafrsgesdtfdtre Sad
rlturingeHs. Hrsg. v. d. Leituug des 
HeilHlItlllll5eUutS Sdtto{1 WlltJe/lflsburg. 
SdHllt11kaldeH. lu ZUslllflllwlarbelt mit 
der Fadlstelle fur Heimatlfllfseeu. Halfel 
Saale (SdtlfllllkaldeH 1955) 96 S .• m. 
12 Taf., eiuer Kal'tellbeil. u. zall/reldteH 
Abb. lilt Text. Kart. DM 2.50. 

Die vorliegende Arbeit ist eine Monographie 
iiber die Schmalkalder Bergbaulandschaft in 
gesc:hichtlicher Schau. Sie ist aus Studien zum 

11' 

Ausbau der wirtschaftsgeschichtlichen Ab
teilung des Schmalkalder Heimatmuseums 
auf Sc:hloB Wilhelmsburg erwamsen. Der 
Verfasser konnte sich suf die Arbeiten zur 
Geschichte der Sc:hmalkalder Eisenindustrie 
von Archivdirektor Dr. Knetsch und Dr. 
Adolf Pistor stiitzen und bringt sehr ein
gehend eine Gesc:hichte der Temnik. Ein 
reidlhaltiges Quellen- und Stichwortver
zeichnis erleimtert die Benutzung der Sduift. 

Die Hilfswissenschaften der Wirtschafts
gesdlichte werden in reichem MaGe her an
gezogen. und der Leser findet eine Fiille 
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vcn Hinweisen in geologisther uod tem· 
nologische r Hinsimt. Eingestreute urkund
lime Belege ilJu5trieren Kultur- und Sitten
gesmichte, und aus den Listen der hand
werklichen Betriebe des $patmittelalters 
knon aum die Namenkunde Gewinn ziehen. 

Ein kurzer geologischer Abri6, unter
stiitzt durch tin geologiscnes Profit efJaU
tert Vorkommen det Erzgange und Lage
rungsverhiiltnisse def Gesteinsschimten. 

In sachlich klarer Ausdrudcsweise wird 
def Verhuttungsvorgang des Eisens beschrie
ben. Me-hrere Zeichnungen dienen dabei def 
Veranschaulichung. Wahrscheinlich geht die 
Verhiittung schoD his in die keltisme La 
Tene-Zeit zuriick. Die RennOfen mit ein
fachem Windkanal werden spater durc:h den 
Einbau eines Blasebalgs technisch verbessert. 
Die weitere Entwicklung ,geht uber den 
niedrigen .. Blauofen" (Blah~ oder Blaseofen) 
zu dem hohen Blauofen oder .. Hohofen" . 
Dieser lost im 18. Jh . die vorhergehende 
Form ab, weil er durch einen fortlaufenden 
Schmelzbetrieb in seiner Arbeitsweise we· 
sentlich wirtschaftlicher ist. Das 19. Jh. 
bringt dann den ersten Hochofen mit 12 m 
Hohe. Eine stark ere Entfaltung des eisen
verarbeitenden Handwerks HiSt sich fUr das 
H . Jh . nachweisen. Der Aufschwung setzt 
sich im H. Jh. fort und erreicht im 16. Jh. 
seine Bliite. Besondere Beriicksichtigung er· 
fahren die Ziinfte. 1408 zahlt Schmalkalden 
SS Meister. davon gehoren 16 Meister Ue 
... Stahl- und Schwertschmiede, KIingen· 
schmiede. Sichelschmiede. Messerschmiede) zu 
dem eisenverarbeitenden Handwerk. Die Ent
wicklung wi~d in ihren Etappen genau ver~ 
foIgt. 1714 waren im Schmalkalder Schmiede~ 
handwerk 471 Meister und 28 Witwen ver~ 
treten (Messerschmiede. Ahlenschmiede, Lot
schlosser. Klingenschmiede. Bohrer. und 
Zangensmmiede. Feilenhauer. Huf- und 
WaHenschmiede. Loffelsmmiede. Biichsen
und Nagelschmiede. Schneidmesserschmiede. 
Fremd we rksch 1 osse r). 

Die Ausfiihrungen iiber Sdtmalkalden 
im Netz der mittelaIterlichen Handelsstra8en 
unterstiitzt in anschaulicher Weise eine ver
kleinerte Wiedergabe einer Stra8enkarte aus 
dem Heimatmuseum Wilhelmsburg. Die 
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Gunst der Lage Sdtmalkaldens zum Fern
straBennetz kommt den Eisenerzeugnissen 
sehr zustatten. Wir treffen die hier gefer
tigten Eisenkurzwaren auf den Markten in 
Niirnber,g. Leipzig. Erfurt. Kassel und Frank
furt. Eine ZusammenstelIung der Platze aus 
dem Jahre H 5 8 zeigt die regen Handels
beziehungen. die unterhalten wurden: Erf
lurdr. TltijriugeH. MeipHer umtd Sadtfler
landt salllpt die galltze Sddesing. Bollelllen, 
Polo'l, Ungem , Osterreidl, ulfd die gantze 
Steirmardu, all der Thonatl aul IHld abe in 
steden und das galt!Z Bayer ulld Sdtwahe,,~ 
laudt salllpt Augspurgk, Ulma Iwd ahdere 
mell r, und vii reidlstede. flerstelHlllllub lIud 
grafsdlafftell, danladt his Ilil1eilf gein Eyp
hTl/ck ulfd dllrdts gantz SweitzerlaHdt, item 
der Reylts trollle aul Imd abe, lend Slll/steH 
vii redlidt er werckstettelt (S. H nam 
Knetsch). Spater horen wir von Niederla s~ 

sungen SchmnIkalder Kaufleute in Hamburg 
und Bremen, auch von regen Gescha ftsver~ 
bindungen mit Kleve nnd Holland (1602). 

Das Zeitalter des Merkantilismus er· 
strebt wie iibernll eine Forderung des Berg
baues. Das Jnhr 1685 brachte fur den 
Herrsmaftsbereich eine eigene Bergordnung 
mit einem Bergrat und einem Berggerimt. 

Sehr instruktiv sind die Ausfuhrungen 
iiber Bergbau und Wald. Oer riesige Holz~ 
kohlenverbrauch beschwor eines Tages eine 
Krise herauf. Die Waldschmiede benotigte 
urspriinglich die vierfame Gewichtsmenge 
des Erzes an Holzkohle. Das fiihrte geradezu 
zu einer Waldverwiistung, und die Klagen 
dariiber werden im 16. Jh . immer lauter. 

Die Darstellung der wirtschaftlichen Ent
wicklung verfolgt gIeichzeitig die Verflech
tung mit dem politischen Geschehen. Fast 
in alien Epocnen gehen wirtsmaftlicher Auf
stieg und Niedergang parallel mit der po1i~ 
tismen Gesmichte von Stndt und Grnfsmaft 
Schmalkalden. Die unselige Trennung der 
Stadt SrnmaIkaldcn in einen hennebergischen 
und hessisrnen Teil (1360) mit einem henne~ 
bergismen und hessisrnen SchultheiBen (seit 
1396) wirkt sich lahmend auf seine Wirt· 
schaft aus. Nach dem Aussterben des henne~ 
bergischen Stammes (158 3) UUt Srnmalkal
den ganz an Hessen und ist bis 1945" mit 
dessen Schicksal verbunden. 
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Die grundliche und vorbildliche Klein
a tbeit. die hier geleistet worden ist. wird 
jeder Heimatforscher dankbar begriiBen. Der 
Wirtschaft s- und Kulturhi sto riker findet eine 
Fiille iIIustrierender Belege . und fUr jeden. 
der in diesen Teil des Thilringer Waldes 
eine geographisch-historische Exkursion vor
zubereiten hat. bedeutet die Sduift eine 
will kommene Hilfe. Fritz Regel 

H essisdte Bevl:llkeruHgs- ulld 
W I r t s c h aft s k tI It de. Hrsg, VOIfI Hes
slsdlelf Sratistisdmt Laudesamt (Wles
badclI 1955) 420 S, mH zahlrelrneH Kar
reH 1/, OiagraJIIlfleH. 80 geb , 7,50 OM , 

Im aHgemeinen herrscht eine gewisse: Scheu 
vor statistischen Handbuchem. und man 
den kt unwilIkurJich an je.ne bekannte Ge
smich te von den drei lugen, die mit der 
~ststellung endet: "," aber die St :lti st ik ist 
d ie groBte runter ihnen!" Oas stimmt na
turlich nicht. denn Zahlen an sicn lugen 
nicht ; nur da s, was aus ihnen gemacht wird , 
ist leider nidn immer frei von Verdrehun
gen, Woraus dann jenes geflugelte Wort 
entstand: "Mit Statistiken kann man aUes 
beweisen ... 

Wenn wir d iese Auffassung t eiiten, 
wurden wir diese Veroffentlichung nidlt an
zeigen, Da wir im Gegenteil der Ansidtt 
sind. dnB audt die jiingste Vergangenhe it 
bereits ein StUck Geschichte ist, die inne.r
ha lb un serer Arbeit nicht unberiicksichtigt 
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bleiben darf. ist eine solche Zusammen
fassung auch fur d ie landesgeschidttliche 
Forschung eine wichHge Erkenntnisquelle 
fur das Gesdlehen der Ietzten zehn Jahre 
4n Hessen, Unrn ittelba ren Zugang gewahrt 
uns bereits der 1. Absdlnitt Ober das 
"S taatsgebiet" mit seinen knappen Anga
ben liber das Werden des Landes He'5sen, 
Ebenso wichtig sind aber auch. die ausfiihr
lidten An gaben uber die okonornisdten. so
zialen, kulturehlen und wirtsmaftlichen Tat
best5nde unseres Landes und ihre Entwick
lung sei t dem Ende des zweiten Weltkrieges. 

Oas Bum 1St zwar in erster Unie als 
Nadtschlagewerk fUr Wirtsch.aft und Ver
waltun g gedacht. aber auch fur den Histo
riker bietet es durdt Vergle.i ch. mit friihere.n 
und kommenden Quersmnitten d ie Mogli ch
keit. Veranderungen festzustellen und den 
dafur maBgeblidlen Griinde.n nach. zugehen. 
Dafur sei etwa au f die Themen ~Bevolkerun gs

geschichte" oder "Siedlungswesen" ve rwie
sen. Aber auch. fUr die Geschichte der poli
t ischen Parteien in Hessen - urn nur tin 
weiteres Beispiel herauszugreife.n - und 
darn it fUr eine Obersich t iiber die Entwick
lung der politisdlen Meinungsbildung wird 
mit den .. Wahlergebnissen" (Ka pitel VIII D) 
ei ne wesentlich.e Hilfe gegeben. Diese we
nigen Hinweise mogen genu gen, urn die 
Wichtigkei t dieser VeroHeJ1tlidtung und 
ihre Bedeutung fUr unsere Arbeit z.u kenn~ 
zeidmen, Wilhelm Nierneyer 

QUELLEN ZUR GEGENWARTSGESCHICHTE NORDHESSENS 

Kurlfcssische Wirtschaft (scit 
1946) OrgaH der IHK Kassel - Jalffcs
beTidlt der IudustTie- I/ud Hal1delskam
lu er Kasse1 far die Gesdliiftslafffe seit 
1951. 
Kurhessfsches Haltdwerk 1951 
bls 1954. OrgaH der HalldwerkskallHlIer 
fur del{ Regierul1gsbezirk Kasse/. 
S tatlsri se/ler BeTic/ft der Stadr 
K a ss e I 1948, 1950-1952. 1. Hafbiallf 
1953, VerwaltuJlgsberlc1ft dcr 
Stadt Kassef 1945- 1949,1950 uHd 
1951, 1952 I/Hd 1953, Berleht uber 

die wlrtscltaftlfehe !lHd flnaH
zlel1e Lage der Stadt Kassel 
1952. Hrsg, vom StatistiscHeH Amt der 
Stadr Kasse1, 

Seit ube r zehn Jahren nimmt d ie Industrie
und Hande1skammer Kasse1 in ihrem - jetzt 
in einer Auflage von 7400 Exemplaren -
halbmonatlidt ersdleinenden Organ K u r
he ssische Wirtschaft Stellung zu den 
wichtigsten wirtschaftspolitischen und be
triebswi rtsmaftlichen Fragen (u, a. Frag-en 
der allgemei nen W irtsdlaftsforderung. des 
Verkehrs. Wirtsdtaftsrech.ts, der Messe n. 
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Steuern, Finan~en, Preisbildung. Berufs· 
ausbildung usw.). 

Au6erdem legt die Gcscniiftshihrung def 
IHK (Or. Fiirer) jahrlich cinmal deren J a h, 
resbericht vcr. 

Die .Kurhessisme Wirtsmaft"' und die 
.. 1ahresberichte" enthalten aum eine Menge 

statistismen Materials uher Fragen und Auf
gaben des Zonenrandgebietes. wie etwa die 
Eingliederung der Heimatvertriebenen in 
clas Wirtsmaftsleben. den Wiederaufbau deT 
nordhessismen. insbesondere der Kasseler 
Wirtsmaft u. 3. m. 

Urn nur einige Beispieie herauszugreifen: 
Alls dem lahresberimt 1954/ 5'5 gebt hervor. 
daB der Anteil def Neuburger an der Be
sc:haftigtenzahl von 18,6 auf 18.3 Prozent 
sank. wahrend der im Re.gierungshezirk 
Wiesbaden IllT gieidlen Zeit von 17.1 auf 
17.4 Prozent anstieg. Hieran kann man die 
damals erfolgte Abwanderung zahlreicher 
heimatvertriebener Arbeitnehmer von Nord
und Sildhessen. die vom Staat gefordert 
wurde. erkennen. Der Bericht zeigt, zu wel
chem Prozentsatz Industrie. GroB- und Ein
zelhandel am Umsatz des Gesamtwirtschafts
jahres beteiligt waren. Er gibt einen Ober
blick iiber die BetriebsgroBen. Er steJlt fest. 
daB der Export mit 15 Prozent haher als im 
Bundesdurchsmnitt. aber niedriger als im 
gesamten Land Hessen war. Er geht auch 
auf die Aufbauleistungen im Bereich des 
Fremdenverkehrs ein und nennt fUr Kassel 
eine Zunahme der Obernachtungszahl um 
10.2 Prozent und rur die nordhessischen 
Heilbader sogar urn 31.1 Pro:zent. Er mamt 
allerdings auch auf die unbefriedigende Ent
wicklung der Steuerkraft von Betrieben und 
Bevolkerung Uberhaupt aufmerksam. -

Das K u r h e s s i s c h e H and w e r k 
wird von der Handwerkskammer in Kassel 
(Dr. Schonwandt) als ihr Mitteilungsorgan 
fur den Regierungsbezirk KasseI beraus
gegeben; es erscheint seit 1948 und hat 
z. Z. eine AuAagehahe von 25000 Stuck. 
Wie die Kurhessisdle Wirtsd!aft enthiilt aum 
die Zeitschrift des Handwerks vieles. was 
dem Historiker wid!tig ist. Die Obersicht 
iiber Konkurse. Vergleichsverfahren. Wed!
selproteste usw .• die sich z. B. in Nr.7 vom 
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1. Juli 1952 findet. bietet Material. das man 
anderswo kaum find en wird. Die Erwah
nung einiger nordhessischer Kreise und Ge
meinden aIs Sanierungsgebiete. in den en 
den Handwerkern durch Krediterleichterun
gen seitens des Staates geholfen werden 
soUte. beweist. daB die Wirtschaft sim dort 
- sei es durd! Kriegsauswirkung oder Zonen
grenze - nur miihsam entwickelte. - Wenn 
fast in jeder Ausgabe liber Bestrafung von 
mehreren .. Smwarzarbeitern" berichtet wird, 
kann man daraus gewisse SchHisse ziehen. 
Die Erwahnung von 400-. 300-. 200-. 150-
und loojahrigen BetriebsjubiHien ist fill den 
Historiker ebenso wichHg wie etwa der Be
richt fiber .. 550 lahre Kasseler Smuhmamer
innung" oder z. B. dariiber. daB FritzIar 
durm das Vorbandensein einer Urkunde das 
Bestehen einer Backerzunft in der Domstadt 
se it dem lahre 1248 nachweisen kann. -
Die Zusammenstellungen lib er Neueintra-
19ungen. Veranderungen und loschlmgen von 
Handwerksbetrieben bei den einzelnen Amts
gericbten sind von groBer Wicntigkeit. -
Mit am wertvoJlsten sind die vicrteljahr
limen Betriebsstatistiken der Zeitsmrift. 
Beim kurzen DurmbHittern schon ergibt sim 
folgendes Bild: 

Vierteljahr Gesamtzahl davon Neubfirger 

Ill/ 52 4.3 010 - 2.4 010 + 
IV/ 52 20.7 010 - 5,1 010 -

U53 40.8 010 + 0.0 0/ 0 

IU53 6.8 0/ 0 + 3.1 010 + 
Ill/ 53 3.4 010 + 5.7 °/ 0 + 
IV/53 167.6 010 + 64,5 010 + 

Wenn man dazu nom erfiihrt. daB die 
Zahl der Loschungen zunamst von 434 auE 
442 stieg. dann fiber 432,379 bis 348 sank. 
Urn abermals auf 361 anzustcigen und sich 
aus den Statistiken weiter ergibt. in weI
chen Branmen die Entwicklung am giinstig
sten war und wie sie sich in den einzelnen 
Kreisen zeigte. gewinnt man einen Ober
blick. wie man ihn sich nicht be.sser wfin
smen kannte. 

.. Kurhessisme Wirtsmaft" und .. Kur
hessismes Handwerk" haben sich - aum ein 
Zeichen des Wiederaufstiegs - aus an
sprumslosen, wenige Seiten starken BHitt-
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cben im Laufe def lahre III vielseitigen 
Farnzeitschriften entwidcelt. 

Mit seinen statistismen und Verwal
tungsberichten htlt das 5 tat i s t i s c h e 
Amt de.r Stadt Ka-ssel (Dr.Scheele) 
einen Beitrag besonderer Art ZUT Stadt
geschichte def letzten J ahre vorgelegt. Er 
besteht hauptsachlich aus .. trockenen" Zah
Ien - und trotzd em ist er geradezu eine 
G~enwartsge5chidtte def St.adt. 

In den statistischen Berichten 
sind besonders die Zahlen liber das Bau
wesen von Interesse, d ie AufschluG liber 
Wiederaufbau und Neubau von Wohnbau
sern geben. Bemerkenswert is t dabei. daB die 
Zahl clef Neubauwohnungen SdlOD im Jahre 
1952 (1528) die des lahres 1938 (1370) 
iiberstieg. OeT Ruckgang def Arbeitslosig
keit, die Zunahme def Veranstaltungen und 
Besucherzahlen bei Oper. SchauspieJ und 
Srmphoniekonzert, d ie iiberraschenderweise 
einem Vergleich mit der Zunahme der Kino
besumer-Zahl stand halt. die Ausweitung des 
Verkehrs. ja seIbst die Zunahme der Be
forderungszahlen bei StraBenbahn. Omni
bus, ObU5 und Herkulesbahn. die Entwick
lung des Handel s. der Wirtsmaft und des 
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Verkehrs - kurz alles. was sich in den 
Jetzten lahren in Kassel ereignete. ist in 
den statistischen Berimten der Stadt genau 
in Zahlen festgehalten. Wo es natig war. 
sind die Zahlen durch Sdlaubilder und kurze 
T exte nom naher erliiutert. 

Die Verwaltungsberichte demon
strieren smon durm ihr AuGeres die Auf
wartsentwicklung der Stadt Kassel. - Wiih
rend die beiden enten Nachkriegsausgaben 
niimterne Verwaltungsberichte im wahrsten 
Sinne des Wortes sind. hat das dritte -
reim und gut bebilderte - Heft bereits den 
Charakter einer Festsmrift. Am ansmau
lichsten ist der .. Beticht liber die wirtsmaft
lime und finanzielle lage der Stadt KasseJ". 
der aussmlieGlich dutch Smaubildet und 
graphische Darstellungen umfassendes Zah
lenmaterial Iiefert. 

Dem kiinftigen Gesmimtssmreiber biden 
die hier gemeinsam angezeigten Veraffent
Iichungen der IHK, der Handwerkskammer 
und des Statistismen Amtes der Stadt Kassel 
eine Fulle authentismen Materials. Wer sich 
mit det politischen. kulturellen oder wirt
smaftlimen Entwicklung Nordhessens in der 
Nachkriegszeit beschaftigt, wird sich seiner 
dankbar bedienen. Siegfried laffier 

SPRACHE UND L1TERATUR 

Le be" s w e I s 11 e It. Aus dem geistl
geH VermifdltHis der BrUder GriltHlf. 
Hrsg. v. WilIlellll Sdloof. - VeroffeHt
lldtulfg der Brijder-GrilfllH-Gesellsdtaft 
e. V. (Bifrelfrefter-Verlag KlIssel find Ba
sel1953) 253 5 .• ] Taf. 80 geb. 8.- DM. 

In Jen Wetken der Btuder Jacob und Wil
helm Grimm hat Wilhelm Schoof eine Fiille 
von Aussagen gesnmmeit, die unabhangig 
von dem Zusammenhang. in dem sie n ieder
geschrieben sind, einen groSeren Leserkreis 
anspredlen konnen. Abet nicht nur die im 
engeren Sinne wissenschaftlichen Werke sind 
heran gezogen, sondern aum der reime Brief
wemsel der Btiider. in dem sich fast seJbst
verstiindlim das Persanliche starker aus
driickt. Nam jahrelanger Versenkung in das. 
was uns die Bruder hinterlassen haben, ist 

ein handlicher Band entstanden. den der 
Hetausgeber ein "Sena tzbuch Grimmscher 
lebensweisheit" nennt. Er mochte ihn als 
eine Art Erbnuungsbuch aufgenommen wis
sen. Dem kommt die Anordnung entgegen. 
Senoof trennt nient die Brlider, und er ord
net nimt das Ausgewahlte in zeitlicher 
Reihenfolge. In Samgruppen. die num in 
sich das Snmnahe zusammenhalten. klin
gen bald Worte Jacobs, bald Worte Wit
helms auf. Ein besinnlicher Leser kann sim 
daher zu vetschiedenen Zeiten versm iedenen 
lebensbereichen zuwenden. In der Tat be
bestiiti gt diese Sammlung eindringlich, daB 
die Btiider Entscheidendes vom Ganzen der 
erlebbaren Welt in ihre Aussagen aufnch
men. Dies mogen die tlberschriften det Sach
gruppen nndeuten: "Kunst und literatur; 
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Sprame und Volkstum; Wissensmaft uDd 
Smule; Heimat und Vaterland; Politische 
Erkenntnisse; Lebenskunst und Lebenswcis
heit; Familie. Freundschaft und Gesellig
hit; Eindriicke von Stiidten und Landschaf
ten; Gott und Ewigkeit". Ein "Quell en
nachweis" stellt dem Lcscr frei. die einze!
nen Aussagen im urspriinglidien Zusammen
hang aufzusumen. 

]cdef Auswahl dicser Art muS etwas 
Subjektives, im besten Sinne WilIklirliches 
.:mhaften. Wenn sic weit genug ausgreift . 
licgt darin ihr Reiz. Da Schoofs "Schatz
bum" seinen Zweck erfuUt. seicn denn auch 
keine Wunsche angemeldet. Aber liber die
sem empfehlendcn Lob darf einiges nidlt 
iibergangen werdeD. was dem 3ufHilIt. def 
in den Werken def Briider nachschlagt. Die 
Briider haben keine .. Aphorismen" geschrie
ben. Was Smoof bringt. ist daher aus einem 
Text herausgeschnitten. Es mag hingehn. 
daB Bindeworte am Eingang getilgt sind. 
obwohl nam meinem Empfinden gelegentlich 
angemessener ware. sokhe Obergange stehn 
zu lassen. weil sie auf Zusammenhange 
weisen ("Aber die wahre Poesie ... ". "Und 
noch jetzt ... "). Nicht unbedenklidt ist. 
wenn die Satzspitze starker verandert wird. 
Gleich das zweite Zitat (auf S. 11) kann 
sich dadurch vOn vornherein nimt recr.t ver
standlicr. mamen. In ihm wend et sim Wil
helm Grimm im Jahre 1809 gegen ein mo
dernisierendes Obersetzen des Nibelungen
liedes und hebt einen Satz. der bei Schoof 
Eingangssatz ist. mit den Worten an: .. je
des Volksgedicht ist es nUr (d. h. ist nur ein 
Volksgedicht). insofern es in seiner Zeit 
steht ...... ; Schoof aber Setzt veraIlgemei
nernd ein: "Jedes Gedicht ist es nur. inso
fern es in seiner Zeit steht •... ". Einwand
hei ist naturlich. wenn im Text durm Punkte 
angezeigt wird. daB Satze oder Wortgruppen 
ausgelassen sind. die entbehrlich erscheinen. 
Aber im .. Vorwort" hatte gesagt werden 
mussen. daB auch ohne Bezeichnung Satze 
oder Satzteile gestrichen wurden. was smon 
dann ein bedenkliches Verfahren ist. wenn 
es den Rhythmus der Rede sHirt. Leider 
kommt aucr. vor. daB auf diese Weise der 
Sinn des Zitates nicht mehr senarf hervor-
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tritt. so (a uf S.244) in einem auen sonst 
verungluckten Zitat aus Jacobs "Reiseein
drucken" vom Jahre 1844. Ein Wciteres. 
das erHiutert. warum von dem eben erwiihn
ten Zitat gesagt wird. es sei auen sonst ver
ungluckt. Auch bei groBer Sorgfalt smlei
chen sich beim Abschreiben von T exten Feh
ler ein. und bloBen Druckfehlem. die sien 
von selbst verbessern. soil ohnedies nicht 
n;l(ngegangen werden. Aberschon bei Ruch
tigem Nnchpriifen hat man den Eindruck. 
daB mehr Einzelworte verschrieben oder 
weggelassen sind, als der Text der Grimms 
vertragt. Auch wenn der Sinn nicht a.lge
riihrt wird. zu leimt geht durch soIche 
Veranderungen Eigentumliches verloren. 
Wenige Beispiele. um das. was ich meine. zu 
begrunden. Jacob sagt im Jahre 1851. nir
gends steige eine .. Lehre" so gewaltsam auf 
die Menschen herab. daB ihr nidlt ein "in
nereS Lernen" entgegenkommen musse. Wo 
bleibt die Feinheit des Wortspiels. wenn sich 
das .. innere Lernen" (auf S.243) in ein 
.. inneres Leben" verwandelt1 Schlimmer. wo 
der Sinn leidet. Jacob sagt im Jahre 1857 
von Gott. er sei unSere erhabenste. lau
terste Abstraktion ; wer nur das geringste 
Konkrete .. untermengen" wone. trube und 
entweihe die Reinheit des GedtlOkens. Was 
bleibt davon, wenn (auf S. 244) .. untermen
gen" durch "fibernehmen" verdriingt ist1 
Peinlich, wenn (auf S. 14 1) durm solch ein 
Versehn zwischen einem "Volk. das fur Va
terland und eigne Freiheit steht". und einer 
~im Inn ern entgeisterten Masse" geschieden 
wird. wo Wilhelm im Jahre 1815 von einer 
.. im Innern entgeisteten Masse" sprach. 
Wohl erwogen ist natfirlich . daB sich Schoof 
in der durch die Interpunktion bezeichneten 
Satzgliederung und in der Scbreibung ab
weichend von den Grinuns den heutigen 
Regeln anschlieSt. Doch h5tte man wenig
stens in der Formenbildung Grimmsmes an 
manchen Stellen bewahren soli en. Die 
Grimms sdueiben. wo es ihr Sprachrhythmus 
verlangt. mit gutem Grunde .. gehn" (statt 
"gehen"), .. anzusehn" (statt "anzusehen

U

) • 

.. unsren" (statt .. unseren") ... Volks" (statt 

.. Volkes"). urn auch hier einige Beispiele zu 
nennen. Wir wollen nidtt vcrgessen. wie 
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pedantisch unsere Regeln sind und daB die 
Grimms gegen die Sprampedanterie gestan
den haben. Aurn durfen ihre Worte den
selben Smutz wie Dirnterworte beanspru
men. Jacobs brieflirnes .. irns" ist im Zu
sammenhang schoner aIs das bei Schoof ein
gesetzte .. ich es" (auf S. 115). Jacobs " auf 
der anderen Seite" sdloner aIs Schoofs "an
dererseits" (auf S. 248). 

Doch genug mit diesen Bemerkungen 
zu Schoofs Text, die im mit einigcn Bcispie
len zu erlautern hatte. Mir liegt nimt, die 
Arbeit, die ein bewiihrter Freund der 
Grimms mit tiehe geleistet hat, mit soIchen 
Ausstellungen zu begleiten. Aber die Sache 
hat sie mir gegen Erwartung abgefordcrt. 
Hinzugefugt sei , daB ich mich im Nach
prafen des Textes auf Stichproben be
schrankt habe. da es nic:ht meine Aufgabe 
sein konnte, hier nachtraglich eine Korrek
tur zu lesen. Es soil mich freuen, wenn idt 
durch Zufall auf Stellen gestoBen bin , in 
den en die Verschn aber dem Durchschnitt 
liegen. Wie dem aber sei. vor einer Neuauf
lage wird man gut tun, Seite far Seite den 
Originaltext zum Vergleichen heranzuziehn. 
Dies gilt auch fur die Angaben, die auf 
den Original text hinweisen. Gleich am An
fang wird die mit Recta stark herangezo
gene Besprechung Wilhelms aber die Horn
sche Literaturgeschichte des 18. lahrhunderts 
·statt in das lahr 1812 in das Jahr 1808 
gestelIt, in dem sie Wilhe1m noch nicht hatte 
sdneiben konnen. 

Zum SchluB ein notwendiges allgemei
neres Wort geschichtIh:ner Besinnung, das 
zunachst von Schoofs .. Schatzbuch" weg
fahrt, dann aber auf einem Umwe.g zu ihm 
zurackkehrt. Auc:h Lesern, denen dje ge
Iehrten Arbeiten der Brader Grimm so gut 
wie fremd sind, darfte nicht bloB am Sprach
stil auffallen. daB jcder der Brader bei allem 
Verwandten sein Eigenes hat. das einer Ver
mischung widerstrebt. Ein Hinweis I Wilhelm 
ist eS vor al1em. den jungromantisdte Zuge 
kennzeidtnen. In dem nicht einmal ein lahr 
alteren Jacob treten starker Grundauffas
sungen zutage. die ihn mit der vorromanti
sdten Zeit des 18.1ahrhunderts. etwa mit 
der Welt Herders verbinden. Man merkt 
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dies deutlich an seinen scheuen religiosen 
Bekundungen. Im Jahre 184 S nennt er den 
Historiker Gervinus einen Rationalisten .. in 
dem geistigen Sinn". wie es etwa Goethe 
gewesen sei. Er selbst ist bei aller Tide 
des Gefahls nicht seh r weit davon weg. Von 
da aus ziehn sich tinien bis in seine poli
tischen Entscheidungen hinein. Warum dies 
hier? Im spateren 19. Jahrhundert entwickelt 
sich aus alteren Vorgangen eine gefabls
betonte Idealvorstellung von der schlich
ten. fast kindlichen Natur der Bruder. durch 
die das spannungsreich Wirkliche ihres In
nenlebens verschleiert wird . Nicht zufaIlig 
ist. daB mit dieser IdealvorstelJung. die so 
etwas wie ein Kultbitd erzeugt. die Grund
gedanken der Grimms unerortert bei Seite 
geriickt werden. Man verehrt. weil man 
sich vom Gegenstand der Verehrung nicht 
gestort fiihlt. Wir brauchen aber ein echte
reS Bild der Grimms. durch das ihre Lei
stung geschichtlich verstehbar wird. Um nur 
den besonders genialischen lacob Grimm 
herauszuheben : er ist unter dem Schutze 
seines zuriitkgezogenen Dase ins im Su
chen nach dem Ursprunglichen alles andere 
als eine einfache Natur. Seine Grund
erkenntnisse werden. sobald ihre Kerne vom 
Zeitbedingten geschieden sind. Dauerhaftig
keit erweisen. Wahrsche inlich tritt auch 
dann, wenn aus Ahstand die Denkwelt der 
Grimms eindringender als bisher durch
forsdtt ist. manches an ihrem Werk in Sicht, 
was man zum mindesten seit dem spateren 
19.1ahrhundert wenig zu beachten wuBte. 
Was hat das aber mit Schoofs .. Schatzhuch" 
zu tun? Schoof geht nur allzusehr von der 
Vorstellung nus. daB jeder Leser ungeHih~ 
weiB. wer die Briider Grimm sind und was 
sie bedeuten. Aus den angefuhrten Griin
den aber zweifle ich daran. da6 man mit 
vollem Nutzen einer groBeren AlIgemein
heit Grimmworte vorlegen bnn. oh ne ein
leitend in die Denk- und ErIebnisweise der 
Bruder einzufilhren. Diese oder jene Stelle 
durfte obendrein falsch verstanden werden, 
wenn man sie einer nebelhaften Vorstel
lung vom Sein und Wirken der Brader fiber
lafk Trotzdeml Auch. so erwecken die BrU
der durch den geheimnisvollen Zauber ihrer 
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Sprame selbst dort Besinnlichkeit, wo .:oidt 
ihre Worte einem unvorbereitetcn Lesec 
in ihrer vellen Meinung nicht erschlieBen. 
Und das .Smatzbuch" Schoofs wird selbst 
best~ Kenner def Grimms liber Mangel def 
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Wiedergabe hinweg immer wieder anreg.:n 
und fOrdcrn. Nirgends sollte man aber Wor
ten dee Briider lichee zuhoren .lIs in ihrer 
Heimat. die sic geliebt haben. wie cs selt!!n 
geschehn ist. Friedrich Neumann 

VOLKSKUNDE 

Worterhuch der dcutschen Volks
k U 11 de. Begriiudet VOtl O. A. Erich u. 
R. Seitl = Krchurs T l1SdWll1UsgabcH, 

Bd. 127. - 2. li eu bearb. Au/I. (Krol1cr 
Verlag StIIttgart 1955) X, 929 S. HI, 40 
Abb. u. 18 Kartcl1. LIf. DM 17.50. 

Die vcr 20 }ahren erschienene 1. AuA. dic
ses Worterbumes unternahm den Versum. 
den gesamten Wissensstoff der deutschen 
Volkskunde darzustellen. Trotz mancher 
rendenzi6sen Kritik aus dem damaligen 
Zeitgeist heraus wurde die Herausgabe eines 
solchen kurzgefa8ten. aber fur jederm.ann 
lesbaren Nachschlagewerkes allgemein an
erkannt. Es 1st deshalb sebr zu begruBen. 
da8 nunmehr eine erweiterte Auflage er
scheinen konnte, zumal noch immer kein 
umfa:ssendes Sachw6rterbuch (wie z. B. d'as 
Handw6rterbuch des deutschen Aberglau
'bens) vorliegt. Bedauerlich - aber bei der 
heutigen Lage der Volkskunde fast verstand
lich - ist nur. daB die last der Neubearbei
tung nach dem Tode O. A. Erichs ausschlieB
Ikh auf R. Beith Sd1ultern tag. der nim t 
alien seinerzeit geauSerten Wunschen nam
kommen konnte (vgl. z. B. Hess. Blatter fur 
Volkskunde 35 [1936J 135 f.). Etwa 100 Ar
tike1 sind neu gesduieben, zahlreiche luk
ken durch v6}Jig neue Beitrage geschlossen. 
vicles Vorhandene e[lganzt und uberarbeitct 
worden. 1st aum die Vermindcrung der Ab
bildungen smmerzlich, so smafft dom die 
ungew6hnliche Erweiterung der Literatur
hinwei sc einen unschatzbaren Ausgleidt. weil 
damit erst dem Nichtfadtmann der Weg zu 
eigener Weiterarbeit geoffnet wird. Ein 
Werk. das unbedenklich empfohlen werden 
bnn, denn mehr van einemsoldten hand
lichen Band zu verlangcn. ware unbillig. 

Withelm Niemeyer 

Er I c It - M eye r - H e f s i g : Deutsche 
Ballenltopferei. Gesdfldae ul1d laud
sdta{tllche GliedenHlg (Prestel-Verlag 
Miil1dlel1 1955) 15S S .• davo" soS.Abb. 
11. 5 Farbta{. SO geb. 24.- DM. 

Oas Germanische Nationalmuseum in Nurn
berg veranstaltete im lahre 195"4 eine 50n
deraussteIlung unter dem Tite1: .. Mit Dreh
smeibe und Malhorn. Volkstumliche Topfer
arbeiten aus drei lahrhunderten". Aus vielen 
deutschen Museen. u. a. auch Thuringen, 
Sachse," und CsterrC'im. waren an 600 Aus
stellungsgegenstande zusammengetragen. Da 
nach 5chluB einer solchen Gesamtschau die 
Einzelstiicke wieder in aUe Himmelsrimtun
gen auseinanderflattern. jst nimt nur der. 
der das Gliick hatte die Schau zu sehen. 
dankbar. wenn durm eine Veroffentlichung 
der Hauptstiicke Erkenntnisse im Bild und 
damit fur die Erinnerung festgehalten und 
vertieft werden k6nnen, die nur eine so 
vollkommene Oberschau. wie sie diese Aus
stellung bot. ermoglid1te . Wenn dann die 
Ahhandlung die Abbildungen so ausgewahlt 
und in so hervorragender Qualitat. z. T. 
sogar farbig. bringt wie die vorliegende. ist 
das ein groBer Gewinn fur die Spezia!for
forsmung. Gewinn ist aber auch nicht zu
Ictzt der Text. der narn einem Oberblick 
Uber Tcchnik und Geschichte des Hafner
werkes in 16 Kapiteln die Produkte der ein
zelnen deutschen landschaften eingehend 
behandelt. 

Hessen hat auf dem Gehiet der bemalten 
und dekorierten .. Eulernware" seit Anfang 
des 17. Jh. (WanfriedIWerra) bis in das 
letzte Viertel des 19.1h. (Marburg) Beson
deres geleistet. deshalb geht die Veroffent~ 
lichung Hessen auch besonders an. Unter 
den abgebildeten Wan f r i ed e r 5chusseln 
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fallt schon auf Abb. 4 die prachtvolle Hom
zeitsschussel von 1614 im Heimatmuseum in 
Hann. Munden in die Augen, deren Schiis
selrand eine Tierhatz mit Hirschen, Hasen. 
Wildschwein. Lowe und den hetzenden Hun
den zeigt. die unmittelbar an die Emaille
male rei en der hessischen JagdpokaJe im 
Marburger Museum erinnern. Aus der durch 
J 0 h s. B 0 h 1 a u lokalisierten und bekannt
gemadtten Werkstatt des Ha n s Ko n i g 
kennen wir Erzeugnisse aus den Jahren 
1591-1631, sichtlidt aUe von derse1ben 
Hand. Ein 40 J ahre umspannendes Lebens
werk eines kiinstIerisch und technisch be
gabten Meisters. der aber keinen ihm audt 
nur annahernd ebenbiirtigen Werkstattnach
folger hinterlassen hat. Jedenfalls ist kein 
Stuck aus der Zeit nach 1131 bekannt. das 
mil Sicherheit Wanfried zugeschrieben wer
den konnte. Welchem Topfergebiet der im 
Wauenmeer gefundene Teller von 1611, 
Om Flensburger Museum) zugehort. ist zwei
felhaft. Fur Wanfried kommt er smon we
gen des rotlidt-gelben Scherbens wohl nicht 
in Frage. Der Verfasser sdueibt. allerdings 
mit einem Fragezeichen. auch die Sdtussel 
von 1684, Abb. 11 Wanfried zu. Beide 
bringt er ab er im Text mit einem Tassen
k~rb von 1619 ,im Marb'llrrger Museum 
zusammen, und da gehort wenigstens die 
Schussel von 1684 auch hint denn Marburg 
besitzt cin Gegensruck (ebenfalls mit degen
sc:hwingendem Kavalier), das wiederum von 
gleic:her Hand wie das Tonkorbc:hen ist (das 
ebenfalls vom Verfasser noch erwahnte 
.. Tintenzeug" im Marburger Museum - es 
ist ubrigens ein Lavabo - gehort n i c h t 
in diesen Zusammcnhang). Alle Wan Ft i e
de r StUcke bestehen aus tiefziegelrotem 
Scherben mit sehr feinem Korn und glattem 
Bruch, wahrend der Teller der Abb. 29 -
wie gesagt - rotlich-gelben und die Schus
sel Abb. 11 weiSlich-grauen Scherben hat. 
der aber ist fur Marburg typischJ Mar
burger Ware ist auch die Schussel Abb.12 
mit dcm sptingenden Gaul, dat.1133. Ein 
Gegensruck von gIeicher Hand mit dem 
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Datum 1130. Bodenfund a.us Marburg. be
findet sich im dortigen Museum. Der in 
Abb. 36 gezeigte Milchtopf und die Essen
trage, beides .. aufgelegte" Marburger lrden
ware. sind mit 1820-30 zu fruh datierr. 
Vergleicnstiicke mit dem gleichen Vogel sind 
von 1835 bis in die 10er Jahre vorhanden. 
Die Ausfiihrung des Auflegedekors war 
Ftauenarbeit. Der Vogel des Milcntopfes 
ist typiscn fur die Hand von Frau HenkeI. 
geb. Muller. die hocnbetagt in den 80er Jab
ten gestorben ist. Der Birnkrug. dat.1153 
und der Wa]zenkrug. dat. 1148 der Abb.35 
haben beide dunkelroten Scherben wie aIle 
We t t era u e r Ware. auch der Teller der 
Abb. 34 von 1190. Zur Tecnnik folgendes: 
Teller und Birnkrug sind auf den roten 
(bezw. im Brand rot werdenden) Rohling 
zunamst dunn wei8 begossen und darauf 
rot. Die weiSe Engobe hat offenbar den 
Zweck. den obersten roten BoguS leucnten
der witken zu lassen. Mit dunnem Stift 
ist sod ann das Linienmuster durch den 
roten his auf den wei8en BeguS eingraviert. 
Die Zeichnung erscheint dann mit ganz fei· 
lJlen wei8en Linien auf rotem Grund (sie ist 
nicht wie in der Beschreibung angegeben 
.. weiS ausgelegt"). Zuletzt sind mit dem 
Malhornd1en die Muster mit Grun. Wei8. 
Ockergelb und wenig Schwarz ausgemalt. 
Bei dem genannten Walzenkrug ist die De
korierung auf dem weiSen Begu6grund er· 
folgt. deshalb emneinen die dunnen Linien 
der Zeimnung rot. 

Meyer-Heisig bemerkt S. 32 sehr 
rimtig. daS die Unsimerheit der Zuteilung 
an einen hestimmten Werkstattort einen 
GroBteil der Schopfungen noch des 18. Jh. 
begleitet. Es bedarf da jahre1anger aufmerk· 
samer Beobachtungen Ortsangesessener. um 
nam Bodenfunden und Smerbentesten ein 
oder das andere Stuck 10kalisieren zu kon
nen. Aus diesem Grunde mochten die vor· 
stehenden Bemerkungen und Zuteilungen 
aIs Erganzungen der so wertvolIen und 
griindlichen Veroffentlichung aufgefaSt wer
den. Korl Rumpf 
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KUNSTGESCHICHTE 

Pe rey E nfS t 5 c 11 r a Ht HI : Kaiser Fried
rid,s 1I. Herrsd,afrszeidJelI. Mit Beirr. VOIl 

losef Deer "lid Olle Kiillstrolll = Abtlk 
Aklld. d. WIss . GCStt., Phi/.I,ist. Kt. 1Il 36 
(V(llfdeulloech &- Rupredtt Gi:Htilfgell 
1955) 162 S. IHld 49 TalelM. Brasdt. 
DM 22.-, geb. DM 24.-

fs ist des VerFassers Verdienst. durm kri
tische Unter.suchung zahlreicher Herrschafts
zeichen vom 3. his 16. lh. eine absolut Zll

verHissige Metlhode Zll ihrer Erforschung cnt
widcelt Zll haben. So gelingt es ihm nun 
auch. die Luck-e. die bisher in def Reihe def 
erhaltenen dcutschen Kronen zwischen der 
jetzt Otto I. zugewiesenen .. Reichskrone" 
und def 1602 fur Kaiser Rudolf 11. angefer
tigten .. Hauskronc" klaffte, dUTch den Nam
weis vcn sieben Kronen Zll schlieBen. die 
aUe mit Kaiser Friedrich 11. zusammenhan
gen. Dieien widmet Verf. eine eigene Unter
suchung. urn sein dreihandiges Werk iiber 
die Herrschaftszeimen aIs Ausdruck der je
weiligen Staatsansmauungen 1 zu entlasten. 

Unser besonderes Interesse verdient das 
kostbare Reliquiar. das rheute unter der In 
ventarnummer 1 im "Statens Historiska Mu
seum" zu Stockholm aufbewahrt wird. Die 
Frage nam seine r rurspUnglimen Bestim
mung und nnch dem Stifter war bisher trotz 
zahlreimer Untersuchungen immer nom 
offen geblieben. Namdem nunmehr gekHi.rt 
ist. daB dieses ReHquiar im Oktober 1631 
den Smwcden bei der Einnahme von Wiirz· 
burg in die Hande kam und Gustav Adolf 
aIs Anteil an der Kriegsheute zufieI. konnte 
Verf. namweisen, daB die bisher vergehlim 
gesuchte Heimat des Reliquiars die Elisa
bethkirme in Marhurg ist. 

Im eiozelnen ersmlieBt Verf. aus dem 
Befund. daB das Ganze aus einem ottoni· 
smen Prunkpokal. dem Doppelhiigel einer 
Krone Kaiser Friedrichs 11. und einer wei
teren staufismen Reifenkrone hergestellt 
wurde, urn den Smiidd der 1235 heilig ge
sprochenen Landgrafin Elisabeth von ThU· 
ringen aufzunehmen. 

Die weitere Geschichte des Reliquiars 
wird durdt vide Zeugnisse bis in die Refor
marionszeit erh ellt. UngekJiirt bleibt le dig
lich. was mit dem Reliq1.Iiar uDd seinen 
Kronen in der Zeit von 1539 bis zu ihrem 
Wiederauftauchen in der schwedischen Beute 
des Jahres 1631 geschah. Dennoch - so be
tont der Verfasser - gibt es kein Kunst· 
werk des Mittelalters, bei dem sowohl die 
Entstehungsgeschichte ,aIs auch die Ober
lieferung sich so genau feststellen lassen. 
wie es Ihier der Fa1l ist. - 10 Ahbildungen. 
darunter zahlreime Detailaufnahmen, und 
zahlreiches Vergleichsmaterial (Tafel II-XII) 
er-ganzen das im Text Gesagte; eine aus
gezeich nete farbige Wiedergahe der Reifen
krone ist au8erdem der Abhandlung aIs Ti
telbild vorangest~llt. Wilhelm Niemeyer 

Ha H S Re t z I a ff: KU'tsrsdliitze der 
Elisaberllkirdle Zll Marburg. Mittelalter
lidte KosrbarkelteH all der Grabstiitte 
eiHer klJlligl. Hejfjgell. EIIII.: HaflS Sdlilfl
'Helpfellg. Erl. Zll d. BildeTlI: Eva Maria 
Wagl1er (Fuldaer Verlags-AHStalt FlIlda 
1955) 28 S. Text u. 64 Tal. 4° geb. 
13.80 DM. 

Mit Recht nennt dieses schene Buch als sei
nen eigentlichen Autor den Photographen 
Hans Retzlaff, denn es ist vor aHem ein 
Bilderbuch und wird ais solches unter den 
Vereffentlichungen uber die Marburger 
Elisabethkirche kUnftig einen hohen Rang 
einnehmen. Die Textbeitrage verlicren da
durch nicht ihre Bedeutung, sie sind des 
Dankes wert und fUr die erste Begegnung 
mit den Bildwerken unentbehrlich, vor alJcm 
Schimmelpfengs feine. von der Liebe zu sei
nem Stoff durchwarmte geistes- und reli
gionsgesmichtliche Deutung des Baues als 
Denkmal und Grahkirche der beiligen Elisa
beth. 

Da8 die Kunst des Photographen nicht 
auf seiner technischen Fertigkeit beruht, 
sondern auf seiner Gahe. die Dinge, weImer 
Art immer sie seien. so zu se hen, daB 

1 P. E. Schramm: Hermnafcneidlen und Staatnymbolik. Bettrlige xu lhrer Ge.dlld!te vom 3. bi. 16. Jh. 
3 Bde . (Stuttgart 19Si- 1956) - Sdlrr. der Monumenta Germantae Mltorica 13/1- 3 . 

• 
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sie Dom irn Abbild ih r Wesen offenbaren. 
!ehrt dies Bum von neuern. Wei! Retzlaff 
ein Meister des Sehens und der eindringli· 
men Wesenssmau ist. deswegen ist er ein so 
guter Photograph. und deswegen sind seine 
Aufnahrnen aus der Elisabethkirme die be· 
sten. die wir bis jetzt besitzen. AIs vie1· 
Ieicht eindruc:ksvollstes Beispiel seien die 
semzehn groBen Bilder vorn Elisabeth
schrein erwiihnt. die sowohl die Smonheit 
und Prach.t des Ganzen wie die edle Fonnen· 
sprache und Ausdrucksgewalt der einze1nen 
Gestalten oder Gruppen so packend und treu 
wiedergeben, daB der Betrachter sich dem 
- durch keine Abbildung voIl zu ersetzen
den - Erlebnis vor dern Original so nahe 
gebracht WhIt. wie cs ihrn nur sehr se1ten 
widerfahrt. DOlsselbe gilt aber von jeder 
der anderen Bildtafeln. Die Reliefs vom 
steinernen Sarkophag der Heiligen sind uns 
nocb nie so nOlhe gebracht worden. Besonders 
begriiBenswert ist. daB hier auch in acht 
groBen und klaren Aufnahmen der heute im 
Univers itatsmuseurn aufbewahrte Bildteppich 
mit Darstellungen aus der Geschichte vom 
verlorenen Sohn unter den Kunstschatzen 
der Elisabethkirche ersmeint, zu deren Kost
barkeiten er einrnal ziihlte. Karl Kaltwasser 

Barou Ludw/g Dory: Die Stukka· 
turel1 der Bal1d/werkzeit 111 NaSStUf fmd 
Hessfll = Sdtrf(reu des Hist. Museums 
der Stndt Frallll/llTt 7 (Fralllr(urt: Kra
'''er 1954) 108 S. IH. Abb. 11. 20 Ta(. SO 

kart. 6.- OM. 
Unter "Bandlwerk H versteht man eine Or· 
namentform. die gekennzeichnet ist durch 
die Verwendung smmaler, vielfach geknick· 
ter !lOd geschwungener Bander und Streifen; 
seine Heirnat ist Frankreich. von wo es sich, 
meist auf dern Weg uber den Ornamentstidt, 
stit -<fern spaten 17. Jh. Uber Europa ver· 
breitet. Es stellt sich dOlr aIs eine Obergangs· 
form zwismen Hochbaroc:k und Rokoko. die 
die schweren symmetrismen Baroc:kformen 
aufIockert, ohne indessen die spielerisme 
Freiheit und Leimtigkeit des Ro,koko schon 
zu erreimen. Die Untersuchung Dorys be
schriinkt sich auf den Zeitraum von 17H 
bis 1740 undo wie der Titel besagt. aum 
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raumlich auf ein eng umrissenes Gebiet. Die 
Konzentration erscheint noch augenfalliger. 
wenn man sich klarrnamt, daB es sich in ner
halb dieses Gebietes wieder nur um ein sehr 
besmriinktes. fast punktformig zerstreutes 
Vorkomrnen handelt. 

Diese Beschrankung erlaubt, Problemen 
des Stilwandels nachzugehen. die keineswegs 
nUr im Geschmacklichen liegen. sondern 
auch sehr stark wirtschaftlim und polit isch 
bestimmt sind. Trager der Kunstentwic:klung 
sind in dieser Zeit ja fast nusschlieBlich die 
Hafe. weltliche wie geistliche; die Stadte 
haben ihre RoBe als tonnngebende Kultur· 
zentren Iangst ausgespie1t. Urn die Hafe 
scharen sim die Kunstler, von den Hafen 
strahlt die Kunst in alle Landesteile aus. 
Zumal die Tatigkeit der Stuckateure, die 
viel mehr als die a1leT anderen Kunsthand· 
werker an die (verh5ltnismaBig dunn ge
saten) Reprasentationsbauten gebunden ist. 
spiegelt diese Verhaltnisse besonders deut# 
lich wider. Es ergibt sich rur das unter# 
suchte Gebiet ein Nebenetnander des katho· 
lischen Mainzer und des evangelischen nas· 
sauischen EinAusses - freilim ist die Stuck
arbeit hier wie dort ein Reservatgebiet der 
Italiener : Pozzi in Mainz. Gallasini, Ca
stelli und Genone in Nassau; und so ist es 
auch nicht verwunderlich, daB das italie
nische hombarocke Schema der strenggeglie
derten Gesamtdekoration gegeniiber dem 
franzosischen .. Accentsystem" des Rokoko. 
bei dem dOls Ornament von verschiede
nen Kraftzentren scheinbar frei ausstrahlt. 
im ganzen noch das Obergewimt behalt. 
Edltes Rokoko·Gefuhl erwiichst in Hessen 
ziemlich spat. im Norden eigentlich uber
haupt nimt; Wilhelmsthal. das man etwa 
anfiihren konnte. bleibt doch mehr oder 
weniger eine Episode. 

So smwer zuganglich uns der schwere 
Prunk dieser Zeit heute ist. so fremdartig 
er uns in vider Hinsicht erscheinen mag. 
so spricht uns doch gerade im Bandlwerk 
ein Zug an, der uns aus der deutschen Kunst 
aller Zeiten tief vertraut ist : die Freude am 
geheimnisvoll Verschlungenen. Beziehungs· 
voIlen, am Linienwerk, das nimt mit einem 
Blide erfaBbar is t. sondern des besinnlichen 
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Nachfolgens bedarf; cin ausgesprochen gra
phisches Element. Dory selbst bezeichnet 
das Bandlwerk als die letzte Stufe def Re
na issancegroteske: durchaus mit Recht; und 
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die Verhindung IU Hingst Vertrautem hat 
zweifellos an def Aufnahmebereitsmaft fur 
diese Schmuckform cinen erheblidten Anteil. 

Rudolf Helm 

FUHRER DURCH HESSISCHE KUNSTSTATTEN 

DeutsclfC L,,"de-Del/fscue Kunst 
(Dclftsd,cr K IllIstverlag MiillcHe"/Bcrlin): 
K ass el, WiII,ell1lslfOl,c. Willtelmstal. 
BesdfTfebcu vou Wafter KraJ1lIll {1951} 
36 S. Text If . 80 ganzsei tige Abb. Ln. 
OM 10.80, kart. DM 8.-. F If I d a. 
Aufgenolfuffclf VOII Hails Relzlaff, be
sdrriebcu vou Emst KTa",e, (1953) 36 
S. Text u. 64 gauzseitige Abb, [11. 
OM 10.80, kart. DM 8.-. 

Grope Balldculolfiiler (Deutsdfer 
KUJfstverlag MiiHd,eH/BerliH) /e 16 S. 
mU ZIWlcist 8 gauzselrigeff Abb. Elllu/
Il elt DM -.80: H. 11 Die Elisabeth
k Ire It e ZI/ Marburg/LlIhH. VOII Emst 
v. Niebe/sdtiitz 4(1953). - H.11 (7) 
Schlof/ Aro/sell. Von Dieter Grof/
lJIalln (1955). - H, 113 Kafserplalz ulld 
Marienkirdle Zf( Ge/~lllalfsell. Von 
Eva NieHho/d ! (1953). - H. 137 Das 
Sch/oll IU Marburg all der Lallll. VOH 

Werner Meyer-Barkltausell (1953). - H. 
140 Sddof/ Fa s a Her i e {Ado/pusedtJ 
bei Pulda, VOII Ernst Kramer (1954). 

Kleille Klfllst- uud Kircllell(uu
rer (Schllell If. Stefller MUllduH): Nr. 
405 Der DOli! ZII PuldCl. VOII Lud
wig Pralle 2(1954) 24 S. m. 23 Abb. 
Gel<. DM -.70. 

Laugewiesclte Bucuerei (Ka rl 
Rob. Lmlgewiesme K6HigsteiH/Ts): D f e 
R u ij 11. {47/ AU(Hahmell von HmiS Retz
lafl. ejll(Ulfreuder Text VOII Rudo/( He/Ill 
195148 S. kart. DM 2.40 - W 11 h e Ems
llohe lfHd Scldof/ Willle1mstal. 
VOII Kar! Kaltwasser 1955 48 S. kart. 
DM 2.40. 

Coppellrath - Fijlfrer (E Coppell
rarll Mjjuster/W. o.J.): Willfelms
I! " If e. Vou HerllfaJm MessersdHlfldt. 
48 S. 

Dem Bericnterstatter liegen eine Reihe 
von Veroffentlichungen vor, recht verschie
den nach Umfang und Absicht. ,'llle aber der 
einen Aufgabe d ie nend . Kunststatten un
sere r He imat einem vertiefteren Verstandnis 
Zll ersch1ieBen. Ob sie nun als umfassendere 
Monographien, als kleine Bildbande oder 
handlidle T aschenhefte ersmcinen, sie alle 
woIlen Fuhrer sein. an Hand deren der Be
such einer Stadt. eines Schlosses oder eines 
Domes n icht nur eine "Besichtigung" bleibt. 
sondern zu einem Erlebnis wird. 

Von Kassel und den SchloBanlagen Wil
helmshohe und Wilhelmsthal handeln drei 
der vorliegenden VeroHentlichungen. deren 
jede einen der bezeidmeten Typen vertritt. 
Waiter Kramms Monographie "Kassel/ Wil
IlclmshiHle / Wilhelmsta'" ist. fast zwanzig 
lahre nach ihrem ersten Erscheinen. neu 
aufgelegt warden , wieder in der von Burk
hard Meier begriindeten Reihe "Deutsche 
Lande / Deutsche Kunst" des Dcutschen 
Kunstverlages. Das Schicksal der Stadt macht 
den ersten Teil des schonen Buches zu einem 
Nachruf auf verlorene Schonheiten. den man 
mit wehmiltiger Trauer Hest und betrachtet. 
aber auch bestarkt in der Liebe ZlI dem Er

haltengebliebenen wie dem Ottoneum. dem 
Museum Fridericianum oder der Orangerie 
mit dem Marmorbad. Hier wie bei den 
Schlossern Wilhelmshohe und Wilhelmsthal 
findet der Leser in Kramms knappem, aber 
sehr konzentriertem Text alles Wesentliche 
so klar und einpragsam rnitgcteilt. daB das 
Buch seine Aufgabe auEs sdtonste erfiilIt. 
Der kleine Bildband "Wilhelms/fCllle IlI1d 

Sdf/oP WilI,ellflsta'" der Langcwiesche-Bii
cherei bringt 48 sehr gute Aufnahmen aus 
den Schlossern und den sie umgebenden 
Parkanlagcn, dazu eine achtsc itige Einlei-
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tung von Kar1 Ka1twasser. Das Heftmen 
.. Wilhelmst,l511e" von Hermann Messer
smmidt ist in der wohlfeilen Reihe der 
.. Coppenrath-FUhrer" des Veri ages CoppeD
rath in Munster ersmienen. Wie es von 
einem TasmenfUhrer gefordert wird, unter
rimtet es den Besumer grundlim Uher alles, 
was er vor sim sieht. die seltenen Baume 
des Parkes nimt vergessend. und halt in 
guten Abbildungen die Erinnerung an das 
Gesehene fest. 

In einer Reihe schmaIer, aber besonders 
smoner. ja geradezu das Ideal kleiner kunst
gesmimtlimer Fiihrer darstellender HeEt
men. die def Deutsme Kunstverlag unter 
dem Sammelnamen "GroBe Baudenkmaler" 
herausgibt. ersmeint aum unsere Heimat 
mit einer Reihe ihrer bedeutendsten Kunst
statten: "Die Elisabethklrdte zu Marburg" 
(Text von Ernst van Niebelschiitz), .. Das 
Schlofl zu Marburg" (Werner Meyer-Bark
hausen), .. SddoP ArolscH" (Dieter GroB
mann). "Gellfl,auself, Kalscrpfalz und Ma
rlenhlrdle" (Eva Nienholdt) • .. Ocr Dom zu 
Fufda" (Ludwig Pralle). "SddoP Fasanerie 
(Adolplueck) bel Fulda" (Ernst Kramer). 
Nur semzehn Seiten mit ungefahr acht Ab
bildungen umfassend, ist doch jedes dieser 
Heftchen eine kleine Monographie, zuver
lassig in alien Angaben. nimt aufz5hlend 
und Daten aneinanderreihend, sondern 
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zusammenhiingend darstellend und kIar 
deutend. 

"Fulda" (aufgenommen von Hans Retz
laff. beschrieben von Ernst Kramer) heil3t 
ein Band der Reihe .. Deutsme Lande / 
Deutsche Kunst" des Deutschen Kunstver
lagcs. Es ist eine mustergultige Monographie 
mit ausgezeich netem Text und meisterlichen 
Bildern. Auf zwanzig Seiten gibt Kramer 
eine gro6ziigige. aber liickenlos das We
sentlime aufzeigende Entwicklungsgeschimte 
Fuldas von def Zeit de s Bonifatius an und 
erklart auf weiteren zehn Sei ten die Auf
nahmen Retzlaffs. die mit der Michacls
kirme des 9. Jh. beginnen und bis zum 
FasanerieschloB des 18. Jh. reimen. jede 
einzelne den Ruf Retzlaffs aIs einen der 
fiihrenden deutschen Meister des Limrbildes 
neu bestatigend. 

Nom unter dem Eindruck dieses smonen, 
durch Einklang von Bild und Wort gekenn
zeimneten Bumes stehend. freut man sim, 
in dem kleinen Band "Die RMII" der Lan
,gewiesme·Biicherei Hans Retzlaff nom ein
mal zu begegnen. Seine herrlichen Aufnah
men offenbaren den ganzen Zauber des 
rauhen Kuppenlandes und wedcen in jedem. 
der diese Landsmaft Iiebt, auEs neue die 
Begeisterung. wie sie Rudolf Helm erfullte. 
als er dem Bandchen die beschwingte Ein
leitung smrieb. Karl Kaltwasser 

MUSIK 

L 0 If I s S po h r : Selbsrblographle. Bd. 2. 
OrlgiHaigetreuer Nadldruck In Verbiff
dung "'it der Stadt BraulIsdlweig u'ld 
der Stadt Kasse1 IlrSg. v. Eugen Schl1fitZ 
(Biiremeiter- V crfag Kassel If'ld Basel 
1955) 444 S. Brosd/. 16.- DM. 
Geb. 18.- DM. 

Dank der Forderung dies er Ausgabe durdt 
die Stadte Braunschweig und Kassel konnte 
der zweite Band von Spohrs Se1bstbiogra
phie dem ersten (vgl. ZHG 6)/ 66. 1954/ )5, 
S. 283) sehr sdtnell folgen und damit das 
Gesamtwerk der Musikwelt wieder zugang
lich gemacht werden. Wenn aum zunamst 
nom von einer queIlenkritischen Durchleuch-

tung und historismen Wertung im Einzel
nen abgesehen werden muBte. ist dom der 
Neudruck mit ausfiihrlichem Namenregister 
(Ieider ohne Ortsnachweise). einer Ober
sicht der erwahnten Werke Spohrs und rei 
men Anmerkungen versehen, die Inhalt und 
Ereignisse fUr den Leser wie den Forsmer 
miihelos ersdtIie6en. Damit durfte das Werk 
nun zu einem widttigen Baustein der nom 
ausstehenden umfassenden, wissenschaftlich 
zureimenden Biographie werden. In det 
neuen Spohr·Gesellschaft sammelt Herfried 
Homburg neben dem bereits veroffentlimten 
alles unbekannte. nom erreichbare Brjef· 
material (bisher uber 600 Bride) und die 
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neu ennittelten ErgaDzungen III dem Werk
verzeidmis von H. M. Scbletterer (1881). 

Nimmt man die periodisdle Einteilung 
Leinerts an, deT die Einschnitte 1812/ 13 und 
1822 aIs Hohepunkte betrachtet, so hat 
Spohr bis 1838 (hier bricht seine Darstellung 
ab) wohl den Hauptteil seines Lebens be
handelt. (Die T tHUDg deT Bande mitten in 
deT Italienreise 1817 erfolgte wobl nur aus 
au8erlichen Griinden). On sich abeT die wich
tigen A.uBerungen zum eigenen Schaffen 
gerade im 2. Bande befinden. bleibt cs doch 
bedauerlidt. daB die Ietzten zwanzig Jahre 
von fremder Hand hinzugefiigt werden muG
ten, wenn das audt den quellenma8igen 
Weft n icht mindert. Immerhin siod nach 
1838 auGer Kammermusik.liedern. Duetten. 
Chorwerken nom die Historische Symphonie. 
der Fall Babylons. die Doppelsymphonie 
Irdismes und Gottliches im Menschenleben. 
die Kreuzfahrer. die }ahreszeiten-Symphonie 
und 1857 ein unvollendetes Requiem ent
standen, dOls der Meister lals einen wiirdigen 
SchluSstein seines groBen Lebenswerkes 
dachte. Wenn aum seine zweite Gattin als 
Bearbeiterin der Fortsetzung alles liebevoll 
aufzukHiren suchte, hatte Spohr se1bst dom 
gerade hier noch manmes Per.sonlime zum 
eigenen Schaffensproze8 sagen konnen. 

Da Spohr als weitgereister Mann. vid
seitig wie ein moderner Operndirektor. eine 
ausgezeichnete Kenntnis der musikalismen 
Zeitverhaltnisse hatte, 50 hat er aum zur 
dOlma ligen Praxis manches Grundsatzliche 
eingefiigt. n imt nur uber die Eigenart seiner 
besonderen Geigenkunst und ihre Spielweist: 
im Gegensatz zu anderen zeitgenossischen 
GroBen. sondern vor .allem auch uber die 
Wandlungen des Dirigierens. dOls auf die 
friihere Mitwirkung des GeneralbaBspieIers 
oder Konzertmeisters am ersten ViolinpuIt 
vollig verzicbtete. Er hat sich aIs Fuhrer mit 
der Geige (urn dem Sanger bei Gedachtnis
fehlem einhelfen zu konnen) gegen d ie An
spruche des Klavieristen durchgesetzt (1820. 
erzahlt Spohr, wurden nom Beethovensche 
Symphonien rnit einem Klavier im Ormester 
in London aufgefiihrt) und schlieBlich der 
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neuen Dirigiermethode mit dem Stabchen 
mit zum Siege verholfen. Interessant und 
amusant sind die Anekdoten. die er aus
plaudert uher seinen stillen Kampf urn die 
Standesachtung des Musikers. daB er jede 
ablenkende Tatigkei t wahrend der Auffuh
rung zu verhindern suchte und man sogar 
hei seinem Gastspiel am Hofe des Konigs 
von Wurttemberg dOls sonst uhliche Karten
spiel Olufgeben muBte. Auch rur die soziale 
Sicherung der Musiker-Existenz durch Kon
zerte zoo Gunsten eines Untersrutzungsfonds 
setzte er sich energisch ein . Ein fur die Zeit 
·homst bemerkenswertes Intermezzo set noch 
angefuhrt, das Spohr 1816 in der e1sassi
senen Kattunfabrik }acques Hartmann in den 
Vogesen in Munster bei Colmar begegnete, 
wo er eine aus den Reihen der Arbeiter und 
Angestellten (mehr als tausend) gebildete 
regelremte Werkkapelle antraf. die mit 
durdueisenden Kiinstlem eigene Konzerte 
veranstaltete, was einem Fanatiker echter 
Hausmusik wie SpOihr au6erordentlien im

ponierte. 
Ein kldner Sonderbeitrag zur hessischen 

Musikgeschichte sind die Einblicke in die 

moderne Unterricntsmethode des aus Kassel 
stammenden Johann Bernhard Logier in 
London. die von Spohr in einer eigenen 
Studie in der Leipziger Allgemeinen musi
kalischen Zeitung behandelt wurden. Zwar 
ein llmstrittenes Experiment. weist es dom 
schon auf den Gruppenunterricht unserer 
Zeit voraus. Wenn auch sonst mancne Ur

teile Spohrs liber seine Zeitgenossen und 
Jlingstveliangenheit von den neutigen Hi
storikern revidiert und korrigiert werden 
mussen, so zeigt dom dieser zweite Band 

mehr noch als der erste und der Oberblick 
liber das ganze Werk ein unentbehrIicnes 
Dokument der Zeit Mozarts und der Ro· 
mantik. das uber ein halbes }ahrhundert 

einer homst bedeutsamen Epocne umspannt 
und ein vielseitiges zeitverbundenes musi
kalisches Kulturbild aus personlichstem Er
leben dem Musikfreund ,und Forscner dar
bietet. Gustav Struck 
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ORTSGESCHICHTE 

Aus der Vergangenlteft der Sradt Erfurt, 
Rellle H. Band 1. H. 4. Herausgeber: 
WfsseHsdtaftfidtes Kol1ehtiv zur Erfor
SdtUHg der Erfurter Stadtgeschidtte (Er
furt 1955) 38 S. m. 7 Abb. 

Das Heft bringt einen knappen Berida uber 
den If Thiiringer Bauernaufstand vom J ahre 
1525''' von Kurt Goldner und zwei Auf

satze von Kurt Romeick, a) "Eobanus 
Hessus uber die Zustande in Erfurt im Jahre 
15'25''' und b) "U1ridt von Hutten und Er
furt". Beide bieten sachHch nimts Neues, 
dom Aufsatz b) eine gute Zusammenste1-
lung der Forsmungsergebnisse uber Huttens 
Erfurter Semester 15'06. Beitrag a) gibt in 
deutsmer Obersetzung zwei Briefe Eobans 
an Georg Sturz nam der Sammlung des 
Johs. Draconites. Sie sind kurz vor und nach 
der Sdtlacht bei Frankenhausen gesmrieben. 
Die Verdeutschung, Nimtlateinern wahr
sdteinlich recht erwunscht, macht leider den 
Stilisten Eoban gar nimt ersichtlich. Beson
ders in Aufsatz b) wird die Obertragung 
den Vorlagen nimt iiberall gerecht. Die Wie
dergabe des .. Jacta est aleal" mit .. der Wilr
fel ist gefallenJ" paBt weder zu Caesar noch 
zu Hutten; seinem "lch hab's gewagU", sei
ner Lust am hohen Spiel. dem Herausfordern 
des Sdticksals entsprida viel mehr die wort
getreue UbersetwIlg: .. der Wilrfe1 ist gewor
fenJ" Ferner: Magister Sc;hlauraff (5.108) 
wollten Eberbach und Eoban nicht .. mit 
Waffen durdtbohren" (ut percutereHt me 
cum pugHls), sODdern .. m it Fausten schla
gen", und Eoban hat den Magister Dicht 
.. .ganz schrecklich zwei- bis dreimal ge
qualt". sondern .. -etlime Male gaDz furcht
bar hin- und hergestoSen (multum terribifl
ter vexavlt me bis vel ter). Aemule in 
Eobans gratiarum actio extemporalis ist kein 
lmperativ, sondern Vocativ; der Sinn der 
Stelle ist: 

Lebe denn woh1. du zweiter Ovid. dent 
griinender Lorbeer 
Und viel haherer Preis HiDg!t schon 
hatten gebuhrt. 

11 ZHG 67 

Vallig miSluDgen ist die Obertragung der 
drei ersten Disticha der Huttensmen Elegie 
an Eoban; sie mu8te dom wohl1auten: 

Bleibt tatsachlidt rur aIle Zeiten den 

Dimtern ihr Nachruhm 
Und entgeht unser Lied aIler Vergang

lidtkeit Lauf. 

Lebt selbst dann noen der Name, wenn 

langst unser Leib ist zer£aIlen -
- Nur zu begnaden mit Ruhm liebt 

seine Jiinger Apoll -

Dann wirst du immer leben, solange die 

Welt bleibt bestehen, 
Der du als Jiingling schon bist Hessen

lands Hoffnung und Stolz. 

Auch einige Druckfehler sind stehengeblie· 
ben. z. B. 5,78 bestimmten: bestimmte, 
5.81 diplomatika: diplomatica, 5.98 'Gro
tus: etotus, 5.108 Jonanni: Joanni. etiem: 
etinm; Schltichtern 5.95' Hegt nicht an der 
FuldaJ Wilhe1m Sdtmitt 

Arwed Hoyer: Dfe Stadt Fra"keH
berg au der Eder I A"lage, EutwlchluHg 
uud Gestalt (MS Dfss. T. H. DarHlstadt 
]953; RefereHteH Prof. Gruber u. Prof, 
Evers) ] 16 Selten, ] 1 PlaHe zur Stadt
elftwichluHg, 1 Karte der FerHstrapen 
um 1300, 5 Risse zur EJ1twichluHg der 
Marien-Kfrche, 7 Rfsse zum Ratl1aus
bau, 4 RIsse VOlt BurgerhiiuserH. 3 Foto
hopien VOlt alren Stadtplilnen, 6 Foro· 
hopien alter Stadt-AnsidtteH. 

Der Verfasser bietet durch seine handwerk
lich-gute Abhandlung dem Historiker eine 
solch einwandfrei erarbeitete ForsdlUngs
Grundlage, wie sie im nordlichen, d. h. im 
stammesmiiBigen Hessen bisher nom keine 
Stadt besitzt. Von den modernen Stadtpla
nen ftihrt er iiber die mnSstablich berichtigte 
Katasterkarte von 1775' zurtick zu einem 
Stadt-GrundriB am Ende des Mittelalters, 
den zu erschlieBen i'hm das Verkarten der 
Hausbauzeiten und besonders der alten 
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Keller I halfen. Auf diesen Plan grundet sich 
dann wiederum - unterstiitzt dUTch die 
Stadt-Ansichten des 16/ 17. lahrhunderts -
cin se-he eindrucksvollcs Voge!schau-Bild def 
Stadt Frankenbcr.g, wi.e sic vcr dem groBtn 
STande von 1476 ausgesehen haben kannte; 
da Hoyer (im Gegensatz III den alteren 
Zeidmern) den Ort von SUdost, also mehe 
von dce Angl'iffsseite her, betrachtet. wird 
die Wehrlage s3mt dem rurmereichen MaueT
clng dee Feste besonders deutlich daT
gcstellt. Bemerkenswert ist auch die Plan
zeidmung, wo uos Wigand Gerstenbergs 
Sdtilderung des alten Stadtwesens vcr Au
gen gefahrt wird. d. h. die Gerwerbe-Ver
teilung und dee Hauptverkehrszug dUTch die 
pianmaBig a ngelegte burgliche GroBsied
lung. SchlieBlich zeigt der Verfasser, daB 
er der Vermutung des Historikers zuneigt, 
die (etwa 1233/ 14 gegrundete) Stadt Fran· 
kenberg habe zunamst nur einen umwaIlten 
Grundungskern mit riesigem Rechtede·Markt 
besessen. der offen vor der ausgedehnten 
Burg tag!. Und dieser Platz - in seiner 
Weite sicherlich zug\eich als FluchtgeHinde 
fur die Umwohner oder .lis Heerlager ge· 
dacht - ward wohl smon um 1300 zugebaut. 
da der damals errkntete hohe Chor der 
Liebfrauen-Kirche offenbar auf den linter
markt und ihr Westturm sowie die schlanke 
Marien·Kapelle ebenso planmal3ig auf den 
Obermarkt ausgerichtet ersmeinen 3. 

DaB A. Hoyer auch das Georgen·Klo· 
ster und die Neustadt· nicht vergiBt. sei 
nur noch am Rande erwahnt. Ebenso geht 
er ausgiebig auf die Marien·Kirche, das 
bedeutende Famwerk·Rathaus und auf ei
n ige Burgerhauser ein. W . Gorich 

BII dl b cs p redfU If gCH 

F r led rf cll P f (I ff: Gesdtidae der 
Stadr Hofgeis",ar. Hrsg.: Peter Alldrae. 
2. Auf/. [belgedr.J Riclfard Alldrae: 
Gesdtfdtte deT Stadt Hofgeisluar 1814 
bis 1914 (Hofgeismar: Magistrar 1954) 
275 11. 136 S., 21 BI. Abb. SO kart. 
15.- DM. 

Das Lob, das Hellmuth Kramm (ZHG 62, 
435" ) der Erstauflage dieser vorzuglimen 
Stadtgeschimte zollte, gebiihrt aum der Neu· 
auflage, die Studienrat Peter Andrae in 
Hofgeismar, unterstiitzt von Rektor WiIli 
Vesper in Grebenstein, besorgt hat. Das 
Bum ist bereimert dutch eine groBete Katte 
der Umgebung, sechs gute Bildtafeln, Ab· 
bildungen det Stadtsiegel. einige Zeichnun· 
gen, je einen Aufsatz zu den Bildtafeln und 
Stadtsiegeln, Kataloge der Biirgermeister und 
Narter. Der Pfarrerkatalog zeigt Liideen 
zwischen 1580 und 1661 bei den Pfarrern 
der Altst5dter Kirme, zwischen 1$42 und 
1661 bei ihten Diaconi. wo selbst det S. 219 
genann te Heinrim Wetzel nicht aufgefiihtt ist. 
und zwischen 1567 und 1643 bei den PEar· 
tern der Neustadt; etwas hatten da die Ver· 
offentlichungen von Wigbert Miiller in den 
Namrichten det Ges. f. Fam. in Kurh. u. 
Wald. 1935 und 1936 weiterhelfen konnen. 
Da Friedrim Pfaff seinerzeit alles ihm er· 
rekhbare Material herangezogen und grund· 
Iich ausgewertet hatte. hat det Text der 
Erstauflage weithin bewahrt werden konnen; 
wo es not tat. ist nach dem heutigen Stand 
der Fotschung gebessertund zugefugt wor· 
den. hesonders im vor· und friihgeschicht· 
lichen Teil. bei der Wiistungs· und Stral3en
forschung. Mich wundert nur, daB die Be· 
arbeiter eine so friihe Nachrimt iiber Hof· 

1 DaB geradc diutt milhlelige Forsmungnweig fOr das Bturtcilen der (mein utkundtnumtn) Friihzeit unseret 
Stidte entscheldend seln hnn, hat sim inzwismen mehrfach etwinen. In Marburg haben wit :twat smon 
1949/ so als kle ine ArbtlU·Gemeinlmaft mit delll Aufmeuen der Obermarhkeller begonnen, dnd aber bald 
stedcen geblieben. 

1 Wle Dr. T. Weber (Frankenbere) au, einem vergeuenen Hinweh 1111 Marburger StlaUarmiv (vgl. H. J. 
v. Btockhulen -+ Oberhen. Presse v. 3. 11. SS, Beilage HeJSenland Nr. 41) herausfand, wird der 
Ort tatsadlHch .dlon 1136 erltmal. genannt. Den vermutlichen Grilndungskern 1011te man (vgl. W.G6rich 
- HK Krti. Frankenbue-Eder 1951, 18) nach Norden hin jedoch nur bis :tut Rinetgalfe annthmen; dann 
.tlinde diele quadratilme Anlage, deren Ummluerung (vor 12491) auf der Betgfront %unamlt nut his an 
den Gasstnzug .Klause-Hohlcr Wtg· gereicht haben wird, aum in einem beutren Smut::verhliltnis :turn 
brelt daruber thronendtn Burgherg. Dringend abcr muSte Hoyet seine Hohensdtidttlinien auf det EdeNeite 
der Stadt VDn der :tu 180 m bis hinab zu etwa 261 III ergan:tcn. 

3 Eine kIare Folgerung wire, den erllen Rathausbau smOn in die :tweite Hilfte des u . Ih. %urlidczufiihren, 
als der Marhplatz nodt In seinu rlesigeD Gr6Be V6ili, offen und unverbaUI dalag ; jedenfalb wlrd smon 
1181 ein Bliriermeiuer etwahnt. 

4 Hier lollle man ebenso wenlg wie bei den StraBeomlrkten :tu Frledherg Odel in der Grunberger Neustadt 
von eintm .Aneermuh· 5prtmen: tindeutiil findet .Im tin solcher lO. W. nur:tu Sachsenhaulcn (Waldedc). 
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geismar wie die zum hhr 1107 in den 
Wundertaten des heiligen Modoald unbe
rucksimtigt ge1assen haben - MGSS 12, 
313: Einst bram in der Statte Geismar ein 
GroBfeuer aus; der Brand griff gewaltig urn 
sim, so daB der groBte Teil des Weilers den 
Flammen zum Opfer fiel. Aucb die Hutte 
einer alten Frau am Dorfrande drohte Feuer 
zu fangen. In ihrer Not, ihr biBchen Hab 
und Gut zu verlieren, betete sie zu Gott, 
maB dann den Umfang des Innenraums ihrer 
Bchausung aus, gelobte S. Modoald fur 
seinen Altar eine Kerze dieser Lange und 
getrostete sidt giaubig des himmlismen Bei
stands. Von alIen Seiten waren indessen 
Manner und Frauen herbeigeeilt und wun
derten sich sehr, daB die F13mmen das trok
kene Strohdadt eines so niedrigen Hnuschens 
nicht verzehrten. wo dom ~hre Hauswande 
aus groBen Eichenstammen nimt hatten be
stehen konnen. AIs sie den Grund erfuh
ren. stimmten sie alle den Lobgesang auf 
S. Modoald an. und zugleidt erlosdt die 
Feuersbrunst. 

Ein zweiter Band bringt die .. Geschichte 
der Stadt Hofgeismar" von 1814-1914. 
cntnommen einer Chronik. die der 1953 
hcimgegangene Prof. Dr. Ridtard Andrae. 
der fast so I ahre in Hofgeismar tntig war, 
fur die Jahre 1904-19S3 zusammengestelIt 
hat. Wir werden von alien inne.rcn Vorgan
gen in der Stadt und den Wirkungen des all
gemeinen geschimtlidten Lebens dieses Iahr
hunderts auf Hofgeismar genau unterrichtet 
und ,gewinnen ein gutes Bild seiner Ent
wicklung aus einer kurhessischen Kleinstadt 
zur neuzeitlichen Kreisstadt. Sie hat in 
vielem denselben Verlauf wie in anderen 
hessi;men Stadten. aber dom audt ihre Be
sonderheiten als Mittelpunkt gerade dieses 
Raumes und als Garnisonstadt und Erbin 
eines einst vie! besuchten Bades. Im Anhang 
folgen die im Vorwort zu Bd. 1 verspro
menen Verzeimnisse der Btirgermeister. 
Landrate, Pfarrer, Schulleiter (warum obne 
Vornamen7) und Rimter. Aufsatze WitH 
Vespers tiber .. Die Hofgeismarer Schaper
gille". R. Andra-es uber .. Die Geismarer 
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Post und die Dedolphs" und Peter Andraes 
.. Zu den Bildtafeln". die eine gute Bild
chronik sind. - An Drudcfchlern sind mir 
aufgefallen S. 9 Pollins statt Pro11ins, S. H 
"Schutz" -Macht statt Sdtutzwacht. S. 103 
Poso ... statt Posadowski. S.10S Herz ... 
statt Hertzberg. S. 110 Superintendantur 
statt Superintendentur. Es h5tte sim emp· 
Fohlen. die InschriFt S. 61 zu tibersetzen. 

Wilhelm Schmitt 

lWilk Nlelfleyer]: 750-1950,1200 
Jatlre Sehlelt. Fesrsdjr/ft 211r 1200·JallT
feier 1950, Hrsg, von der GemeiHde 
Self/ell (I950) 36 S. HI, 4 Abb. 11. 2 Karreu. 

Es muB mit Befriedigung festgestellt wer· 
dc-no daB auch in kleineren Gemeinden mehr 
und mehr der Wunsm nam Aufhellung ihrer 
Geschichte lebendig wird und zu Darstellun
gen verrmlaBt. die auch ftir allgeme.ine Er· 
fassung von Wert sind. wenn sie den Rah
men nicht zu eng spannen. Die kleine Fest
schrift, die unter schopferischer GC5talrung 
durm With. Niemeyer von der Gemeinde 
herausgegeben wurde. ist ein willkommener. 
mit an'zuerkennendcr Sorgsamke.it geaT'bei· 
teter Beitrag zur Geschichte des Wohra
tales. 

Nach einem knappen Uberblick tiber die 
vor- und friihgeschichtliche Besiedlung der 
Bunstruth deutet der Verfasser mit wenigen 
Strichen seine neue Auffassung von der 
Grenzverschiebung zwischen Hessen- und 
Oberlahngau im Wohratal an, W5hrend 
nom Anhalt t (5. 8 H.) die Crenze zwismen 
Wambadt und Wohra mit der Richtung und 
dem Gang der urspriinglichen Besiedlung 
in Beziehung setzte, fiihrt N. das Hiniiber
greifen des Hessengaues tief in das FluB
system der Lahn auf die Einrichtung der 
Grafsmaftsverfassung durch Karl den Gro
Sen vor Beginn der Sachsenkriege zuriicki 
vorher soli das ganze Wohratal zum Lahn· 
gau gehort haben - gewiS eine sehr in· 
teressante These. deren Beweis freillch nom 
aussteht. Eingehend werden sod ann die lei· 
der fast zerstorten Reste der Donisse be
handelt. die der Verfasser auf eine spat· 

1 E. A n h a It: Der Kreh Frankenberg, GndddHe 5einer GeridHe. Herrsdtahen und }.mter von der Un:eit bh 
in5 19. Jh. (M.uburg 1911) 
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karolingisdte Befestigung aus dem Ende des 
9. Jh. zuriickfiihrt: def von Lange 1905 
festgehaltene Zustand ist sorgfaltrg in die 
moderne Katasterkarte iihertragen word en. 

Vom H. Jh. ab erlauben die reimen 
Urkundenbestande des Klosters Haina ein 
lebensvolles Bild def weiteren Entwicklung 
IU enrwerfen. Insbesondere konnten an 
zahlreichen Einzel~ispielen die Ergebnisse 
Wilhelm Sdtwickerts· iiber die Erwerbung 
des Klosterbesitzes vertieft .und veransmau
licht werdeD. 

Ein weiterer Gewinn dieser Scbrift Begt 
in def sic:heren Festlegung des alten Ge-

BudtbesprecHungelf 

richtsortes .. Bu1enstruth" am Nordhang des 
Dadlsberges, unmittelbar westlidt det 00-
ni'S.re, die Anhalt (5. 13) nom zwismen 
Bockendorf und Sehlen a. d. Sdtweinfe 
sumte. Seir 1254 wurde das biirgerlkhe Ge
rimt .. zu Sehln unter der Weiden" bevor· 
:mgt, an dessen StelJe 15'93 ein eigenes 
"Rathaus" errkhtet wurde. Eine Ansicht die· 
ses spater als Geridus· oder Amtshaus be· 
nutzten Gebaudes, das 1919 ahg-ebrochen 
wurde, konnte dankenswerterweise von 
Architekt K. Rumpf rekonstruiert und der 
Schrift in Abb. be;geg-eben werden. 

Wilhelm Hopf 

2 W. Se h ",i eke Tt: Die Grundberrscbaft dn Klolten Haina biJ 13S0 (Di ... Marbure 1921) 
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