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Zusammengestellt von Kurt G ti nth e r 

P a u l A r n 5 b erg: Die jadisrnen 
Gemeinden in Hessen. Bilder. Doku
mente. 224 5. mit 480 Abb., dazu 16tei
liger Kartenanhang, Kunstdruckpa
pier. Eduard Roether Verlag Darm
slad. 1973, Ln. DM 48,-. 

Es ist erfreulich, daB der angekUndigte 
Bildband zu dem im vorigen Band der 
ZHG besprochenen Werk HDie jUdischen 
Gemeinden in HessenH mit relativ kur
zem Zeitahstand folgen konnte. Det Be
arbeiter hat hierfiir nicht nur das Format 
(wegen der Abbildungen), sondem auch 
den Verlag gewechselt. Verf. beschdinkt 
sim auE eine kurze Einflihrung und ver
weist auE die umfangreiche in Band 1 

sowie auE die positive Besprechung von 
Karl E. 0 e m and t im Hessisdten 
Jahrbuch (Band 22, :1972, S. 401.-404). 
Demandt selbst hat inzwischen eine von 
Amsberg gelegentlich benutzte QueUe aus 
dem 1.8. Jahrhundert, die von einzigar
tigem Aussagewert flir die Zusammen
setzung der jiidischen Gemeinden ist, 
pubIiziert (Die hessische Judenstattigkeit 
von 1.744, ~ Hess. Jahrbuch fUr Lan
desgesch. 23, 1.973, S. 292-332). 

Arnsberg befolgt in seinem Bildband 
das Ortsschema der beiden Textbande. 
Geboten werden vor allem Bilder von 
Synagogen (darunter auch brennende 
aus der Kristallnacht), Hausem, Friedho
fen und Grabsteinen, Rabbinern, bekann
ten PersonIichkeiten, vereinzelt von Ver
folgungen und Verhaftungen in der NS
Zeit, schlieBlich von zahlreichen Doku
men ten, handschriftlichen wie gedrud<
ten. Die Fundorte sind im allgemeinen 
angegeben, die genauen Signaturen aber 
nur ausnahmsweise. fine kuriose Signa
tur wird S. 42 geboten, namlidl Hess. 
Staatsarmiv Dannstadt "Familienkunde
Konv. April 1.960 Fascz. Bd. 5, Heft 2, 

fo1. 1.20/1.21.". Es handelt sich um eine 
Kopie aus der Zeitschrift "Hessische Fa
milienkunde" (HFK)! Die abgebildeten 
Archivalien werden meist transkribiert, 
in der Regel korrekt, wobei sien gelegent
Hch kleine Jrrtiimer eingeschlichen haben. 
Manmmal ist des Guten vielleient etwas 
zu viel getan, vor allem bei dem Sduift
wemsel des Meyer Amsmel Rotsdtild 
mil dem Kasseler Landgrafen bzw. Kur
flirsten usw. zwismen 1.803 und 1.822 
(5. 1.08-1.27!). 

Die Bilder sind im allgemeinen von 
sehr guter Qualitat, wie iiberhaupt die 
groBziigige auBere Aufmamung kaum 
elwas zu wiinsmen iibrig HiBt. Am SmluB 
werden Verzeichnisse der Abbildungen 
(Orts- bzw. Personenregister), der 1.93V 
33 bzw. 1.973 bestehenden jiidismen Ge
meinden sowie der jiidischen Friedhofe 
geboten. Im Kartenanhang findet man 
die jiidischen Friecihofe, die jiidischen 
Gemeinden, die am. 31.. 1.2. '1932 noch be
standen, sowie diejenigen - und das ist 
etwas NE.ues gegeniiberdem Darstellungs
teH - die vor diesem Datum aufgelost 
worden sind. Dort sind nun auch jene 
zahlreichen Gemeinden verzeichnet, deren 
Nimtberiid<sichtigung z. T. in der Be
sprechung zu den ersten beiden Banden 
bemangelt worden war. 

Albremt Ed<hardt 

70achim Heinrich B a I d e und Leo
poId B j e r mer: Medizin in Kassel. 
Oaten, Fakten, Bilder. lm Verlag des 
Arztevereins Kassel. :1.973 

Am 26. April 1.823 wurde im Kasseler 
Renthof, dem Sitz des kurhessischen 
ObermedizinalkotIegiums der Kasseler 
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"Arztliche Verein" spater "Kasseler Arz
teverein genannt, gegriindeti er soUte 
im Interesse des kranken Menschen ei
nem kollegialen Austausch von Interessen 
und Erfahrungen dienen. 

Zwei medizingeschlchtlich interessierte 
Kasseler Arzte, Medizinalrat Dr. med. 
Balde und Or, med. Biermer ha
ben anHiBlich der 1.50. Wiederkehr dieses 
Ereignisses auf Veranlassung des Kasse
leT Arztevereins den voI'liiegenden Band 
gestaltet und herausgegeben. Das Werk 
ist keine systematische Geschichte des 
hessischen oder Kasseler Medizinalwe
semI gewiB aber eine wertvolle und we
sentliche Vorarbeit fUr eine kiinftige um
fassende Beschreibung dieser Seite hei
matlicher Kultur ;;;;;: und W;issenschafts
gesdtichte. Das Werk ist weniger als ei
ne Vereinsgesmimte des Arztevereins 
und zugleim mehr als eine solche. 

In mronologischer Folge enthalt es 
Nachrimten liber Kasseler Ante vom 
Mittelalter an bis zur neuesten Zeit, iiber 
Kasseler Hospitaler, deren altestes (urn 
1.300) das Elisabethhospital vordemZweh
rentor ist, und Uber Kasseler Apotheken 
(alteste nachweisbare - 1.475 - die Hof
apotheke). Die Auswirkungen der gros
sen Seuchenzlige vergangener Jahrhun
derte werden erwahnt. Man erfahrt, daB 
der erste namentlim namweisbare Kas
seler Arzt ein Magister Johannes ist der 
• • 
'In einer Urkunde LandgI1af Heinrirns I. 
van 1.304 als Phisicus bezeidmet wird. 

Mit dem Ubergang zu den ersten An
satzen einer modernen Staatsverwaltung 
am Ausgang des Mittelalters iiodert sich 
allmahlim die RoUe des Gesundheitswe
sens im BewuBtsein der Offentlimkeit: 
Bislang war es nur Objekt mehr oder 
weniger ungezielter und planloser Werke 
christlimer Barmherzigkeit gewesen, 
jetzt setzt sich nach und nach der Gedan
ke durch, daB die S~rge fUr eine dem 
wissenschaftlichen Stand der Zeit ent
sprechende Ordnung und RegeIung van 
Krankheitsbehandlung und Krankheits-
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verhiitung zu den Regentenpflichten zah
le. 

Audt in den knappen Angaben des 
Werkes wird deutlich, wie den hessi
smen Fiirsten seit den ersten MaBnahmen 
Landgraf Philipps des GroBmiitigen auf 
diesem Gebiet die Fiirsorge fUr das Ge
sundheitswesen ihrer Hauptstadt und ih
res Landes am Herzen gelegen hat. 

Ihre eindrucksvollsten Erfolge zeitigt 
diese Fiirsorge aus dem Geist eines auf
geklarten Absolutismus unter der Regie
rung Landgraf Friedrichs 11., wahrend de
ren die OI'ldnung des Medizinalwesens in 
Hessen, die Regelung der arztlichen Aus
bildung, die Versorgung der Bevolkerung 
mit Arzten, Kranken-und Entbindungs
hausern und mit Heilmitteln weit liber 
die Grenzen des deutschen Reimes hin
aus aIs vorbildlim gegolten hat. 

Eine wertvolle Bereicherung sind die 
eingestreuten Abbildungen, namentlidt 
die Portrats bekannter Kasseler Arzte, 
angefangen mit dem Bildnis Dr. Johan
nes Me c k b QC h s aus Spangenberg 
(Leibarzt Philipps des GroBmiitigen) bis 
zu Bildnissen aus neuer und neuester 
Zeit. Unter den letzteren wird der mit 
Kasseler Verhaltnissen Vertraute man
dtes ihm bekannte Gesidtt entdecken 
und auch unter der Zahl der nur mit bio
graphischen Kurznotizen erwahnten Arz
te werden wir nicht ohne Bewegung Na
men entdecken, deren Tragern wir Dank 
und Verehrung schulden. 

Das auch auBerlidt ansprechend aufge
madtte Buch ist nlmt nur fUr Mediziner 
bestimmt. Auch fUr den Nichtmediziner, 
der an der Geschimte der Naturwissen
schaft interessiert ist, ist es eine reizvolle 
und interessante Lektlire, die ihm die 
Kenntnis manmer nicht allgemein be
kannter Einzelheiten vermittelt. 

Hermann Bettenhauser 

• 
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Briefe an Lotte Crimm. 
Hrsg. und kommentiert von Else 
Hunert-Hofmann unfer Mit
arbeit von Dieter Hen n i g und Eg
bert K 0 0 I m an. Kassel und Ba
sel: Barenreiter-Verlag '1..972 (;:;;;;; 7ah
resgabe der Bruder Grimm-GeselI
"haft >97017>172). Gbd. DM >8.-

£Os liegt eine gewisse Gefahr darin, 
wenn die Briider Grimm nur von der 
Fachwissenschaft her als "Germanisten" 
(oder schlimmer: von der literaturwis
senschaft her als IIRomantiker") be
trachtet und dargestellt werden. Die 
wissenschaftliche Bedeutung der Brtider 
ist zwar bis heute nicht ausgeschopft, 
aber ebensowenig ihre menschliche. Hier 
tut die Brticler Grimm ... Gesellschaft etwas 
Gutes, wenn sie - wie im vorliegenden 
Falle-mit wren Veroffentlichungen ge
rade den personlichen Lebenskreis der 
Brtider und ihrer Familie ausleuchtet -
auf die Gefahr hin, daB ein Fachwissen
schaftler meint, es kame dabei (ror ihn) 
nicht viel heraus. Das Gegenteil ist rirn
tig! 

Die Brtider waren als Wissenschaftler 
Autodidakten, und ihre Wissensrnaft 
tdigt gerade dadurch so personliche Ziige, 
daB -sie el'st .dann voll gewiirrdigt werden 
kann, wenn man den Boden genau er
fOIlScht, aus dem sie gewachsen ist. Da
ZiU gehort auch das FamilHire, das Un Le
ben der Briider eine so groBe RoIle ge
spielt hat. 

Die Ol'iginale der "Briefe an Lotte 
GI'imm" sind ein Bestand, der aus der 
Hand von Lottes Urenkelin, Fdiulein. 
Nora H a oS se n p flu g, an das Br ii . 
der Grimm-Mu ,seum in Kas
s e I gelangt ist. DaB "die hier verrufent
lichten Briere mehr oder weniger zuHiI
lig erhalten geblieben und durchaus von 
ungefahr Bestandteil einer groBeren 
Autographensammlung" .sinJ, wie es in 
der E-inleitung heiBt, ist nur sehr be
schrankt richbig. Die A'll..sgabe, in der 

die Briefe nach den Briefschreibern 
(Henriette Z i m mer, Jacob, Wilhelm, 
Carl, Ferdinand, Ludwig Emil und Dort
chen G rim m , Margarete von 
5 c h mer f e Id, Rose W i 1 d, ein Un
bekannt I)) angeordnet sind, entha.It lei
der nicht die sonst tibliche Obersicht nach 
Absendungsdaten. Eine soIche aber laBt 
erkennen, daB es sich im Grunde urn 
einen geschlossenen, wohlgeordneten Be
stand handelt, namlich urn das, was lotte 
Grimm in ihrem 5chreibH.sch oder 
5chrankchen in echt Gl1immscher Auf
bewahrungsfreude gesammelt hat. Man 
glaubt noch die farbigen Bandchen Zll se
hen, mit denen die Briefe aus bestimm
ten Zeitraumen ,gebiindelt waren : 

5chul- und 5tudentenzeit der vier iilte
ren Brtider (5 t e i n a u 1801-:1805. Brie
fe Nr. 17, 18, 24, 7, 19, 20, 8, 9, 21). 

Nach dem Tode der Mutter (K ass e I 
1808-1809·Nr. 1, 2, 44, 45, 46, 30, 3, 4, 5)· 

Lottes 50mmerreise nach M a r bur g 
(1809. Alle Brtider srnreiben ihr, als hat
ten sie sich verabredet. - Nr. 53-55,10-
12, 26, 25, 1;, 27, 22, 14, 28, 58, 56, 47, 
6,57,59 (1». 

Reisen der Brtider und der lotte (1815-
1830, vornehmlich. Ludwig; dazwiscnen 
liegt lottes E!leschlieRung, 2. 7. 1822. Nr. 
31,32,29,15,48,33-43). 

Nach dem Urnzug der Brtider Jacoh 
und WHhelm nach Got tin g en, Neu
jahr 1830 (Nr. 2;, 49-52, 16). 

In eine ,solche Tabelle lieRen sich auch 
die Briefe einordnen, die anderswo ver
blieben sind, z. B. der scnone Brief von 
Ludwig, N ti r n b erg 14. 4. :1828 (Gflimm
NachlaR 3551:r) und der von Wilhelm, 
Got tin g e n 20. 1. 1830 (abgedr. Brti
der Grimm Gedenken 1963, 5. 159 durch 
R. F rid e r i c i). Es sroeint, daB tatsaro
lich nur weniges von unserm Bestand ab
gesplittert ist, - wohl dadurch, daB Lotte 
diese Briefe weitergab und nicht zuriick
erhielt. 

1 Nicht .berllcksiciJtigt sind die B~iefe des Verlobten und Ehemanns Ludwig Hassenpflug, da sie in 
einen anderen Zusammenhang gehOren. 
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Ein Hinweis, daB Gegenbriefe der 
Lotte an Tante Z i m m e r, an lacoh, 
Wilhelm und Dortchen sich in den Fas
zikeln 360, 402 u. ;68 des Berliner 
Grimm-Nachlasses befinden, hatte wohl 
gegeben werden sonen; der Briefnach
laB Ludwig Grimrns ist, wie mic seine 
UrenkeIin, Frau Thea van B 0 5 e, vor 
Jahren sagte, im zweiten Weltkrieg 
durm Bornbenbrand vemkhtet women. 

Zur Datierung der Bride lliBt sim ei
niges nachtragen. Nc. '19 dUrHe aus dem 
Jahre 180; stammen (uda du mich bey
nahe in fUnf Jahren nicht gesehen hast"), 
Nc. 20 woh! aus dem Anfang 1.804 (Hdein 
letztes Briefmen ist nom van dem. vori
gen Jahr"'). Nr. 21 aus dem April 1805 

(Ostern war.am '14. April), Nr. 53, Gret
chen van Schmerfelds Einladung, muB in 
das Friihjahr 1609 gehoren. Ludwigs Brief 
Nr. ;1 ist vom 18. 9. 1815 (an diesem 
Tage verlieB Goethe Frankfurt); Nr. 32 
ist vom 21. 8., denn am 25. sduieb Wil
helm schon aus FrankFurt an Jacob. Nr.51 
liegt vor Ostern 1831 (3.4.); Lotte sduieb 
am 23. 2. und 14. 3. an die Gottinger 
(Brtider GrimmGedenken 1963, S.161 f.), 
- dazwischen, also etwa 14. 3., ware der 
Brief anzusiedeln (Lottes am 14. 3. ge
schriebener Brlief erhielt am 16. noch ei
ne Beilage vom Carlemannchen, vielleicht 
wartete man in Gottingen besonders auf 
eine .~:uBerung zu den nam Kassel ge
sand ten GrilRen zu Lottes Geburtstag 
(10. 4.); die Briefe konnten oSim gekreuzt 
haben). Ludwigs Brief 38 ist die Antwort 
auf einen ungedruckten von Lotte vom 
12. 8. 1827, also wohl amn aus dem Au
gust dieses Jahres. 

Die ei.ngehenden, groBe Miihe und 
Sorgfalt verratenden Sachanmerkungen 
sowie das damit korrespondierende Per
sonenverzeichnis lassen erkennen, wie 
vieles aus dem privaten Umgang der 
Grimm-Familie in Kassel nom der Auf-
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kHirung bedurfte und bedarf. Hier laBt 
sich auch einiges erganzen. 

S. 15: Die hier genannte .Kurfiirstin 
ist nicht Auguste, sondern die "alte Kur
flirstin" Wilhelmine Karoline. S. 94121.1: 
.,gruB den Hensel" - d. i. natlirlich Wer
ner Hen 5 c h e I (nicht ein unbekann
ter Mann namens Hensel). S. 961177: 
"Jeab" muB nach der Handsmrift berich
tigt werden in Ha. (mit einem aufwarts
gehenden Schnorkel, wie man ihn auch 
zur Abklirzung beim Worte "Herr" be
nutzte). Dann ist Ha r n 1 e r gemeint, 
der reiche und vornehme Mann, dem 
Ludwig Grinun drei Gute Grosmen) 2 

(das sind 36 Pfennig) und einen KuB 
libennitteln will. Man hort die liebe Lot
te lamen I S. 1031179: Hder Blonde" dlirf
te der S. 190/z20 genannte blonde Chr. 
Fr. Aug. v 0 n 5 c h mer f e 1 d sein, 
der Schwager von Dortchen Grimrn, des
sen Vater '1820 nom in Hanau lebte. Es 
ist ja ansmlie8end von den "Adlimen" 
die Rede. S. 106/121: ",die schone Base" 
(nicht der Grimms, sondern der Familie 
von HaxthautSen) war Garoline 
(Linchen) Freiin v 0 n Wen d t, spa
ter verehelidtte Freiin v 0 nOr 0 s t e -
H ii Ish 0 f f ('1802-'1.l.88'1). Der Besuch 
in Kassel, der dent in Frankfurt voraus
ging, fand im Spatherbst '18'19 statt (vgl. 
L. E. Grimm: Erinnerungen S. 388 Stoll 
und Brtider Grimm Gedenken '1963, S. 
127 m. Anm. 10 u. S. '138 m. Anm. 38 
Smulte Kemminghausen). S. 206: Ma
rie Gob e list eine alte Bekanntsmaft 
aus S t e i n a u (vgl. L. E. Grimm: Erin
nerungen, ed. Praesent) J, Reg. S. 377, 
es gibt aum ein Bild von mr, eine Blei
stiftzeichnung von L. E. Grimm). S. 207: 
L. E. Grimm ist nicht in Steinau, sondern 
in Hanau geboren. Seine Tochter Friede
rike lieS irrtii.mlich auf seinem Grabstein 
"Steinau" als Geburtsort einmeiSeln. 

Dr. F rid e r i c i sind folgende wei
tere Hinweise z:u verdanken: S. 94,96/ 

2 Nicht Gulden. Die KUrzung ist ggr. nich! ggl zu lesen. ggl kOnnte BUch nicht .Gulden- heiBen, de 
dieses durch fl abgekUrzt wird. 

a Es ist wohl N wenig bekannt, dBB die Ausgabe der .Erinnerungen- yon 8toll den Text nicht Ober
.. 11 ganz getreu und Yollsllooig biBlet, wtlhrend WilhBlm Praesent genau nach dem In Kassel be
findllchen Orlglnalmanuskript gearbeite! hat. 
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177: .. ,das Kleine" (nicht .. der" Kleine) 
ist im Sprachbraum der Grirnms MaI
men Ha6senpflug. S. 961178 "der WadeI 
Doctor" kannte der oft bespaUeite Dr. 
Bauer (5. S. 198) sein - (oder Eduard 
August Hamier, 5. S. 208). S. 1011179: 
.. die Bratfisch" ist nicht das Luischen, 
sondern die Mutter, Luise Bratfisch; die 
... Medusenhaupter'" sind die miBliebigen 
Dr. Hop! und Frau, von denen Ludwig 
Grirnrn vorher sagt: Es ist mir nicht mag
lich gewesen, zu Hopfs zu gehen (rumt 
im Sinne von "non potui", sondem von 
... nolui", - d. h. er bramte es nicht Uber 
sim). S. 10511791205: Auguste Gebser, 
spate re Frau Bethmann (so S. 198) war 
in Gatl:ingen auch von Ludwig Hassen
pflug verehrt worden, als er dort stu
dierte. S. 1121182/202: ..,Madame c. ... ist 
Frau Margaretha Carvacchi, geb. SaUter 
(vg\. ADS 4, 5.38 f.). S. 187' •• mon ge
sagt" und ebenso "pater noster'" sind Re
dewendungen des alten Steinauer Pra
zeptors Zinckhan, die Ludwig Gtimm 
zum Familieneigentum gemacht hat. S. 
1311187: Die HO<hzeit BauerlRamus fand 
nicht 1817, sondem am 21. 10. 1818 staU 
(Stengel 2, S. 144, vgl. ebda 1, S. 131. 
Der Kummer der Mutter Ramus muB al
so einen anderen Grund gehabt haben; 
vielleimt war es die beruflime Unsmliis
sigkeit des prasumptiven Schwiegersohns 
Dr. Bauer? vg1. Stengei 1, S. 168: W. 
Grimm an Suabedissen am 24. 6. 1817). 
S. 140/1.8912091215: ,.die Mane'" ist das 
Hausmadchen bei HassenpfJugs, .,das 
Uesmen'" das Hausmadmen der Grimms 
in Gattingeni "Mariechen" ist Mane 
Battner. -

Die Uber 20 wirklim smwierigen "nicht 
ermittelten" Personen werden auf diese 
Weise urn einige vermindert. Die J. 
[ungfer] Zehin, S. 43 u. 97 (nimt erlilu
tert S. 167 u. 178, unter Vorbehalt liden
tifiziert mit Jungfer Z e i 5 e, S. 225 f.) 
ist dagegen wohl eine nom nimt ermit
telte Angeharige der Familie Z e in, 
deren Name nom heute in Kassel vor
komrnt. 

Es zeigt sich bei dieser Gelegenheit, 

da8 solme Dinge sich wohl am besten in 
breiter Gemeinsmaftsarbeit einigermSaen 
kUiren lassen, - z. B. vielleicht in einer 
Arbeitsgemeinschaft innerhalb des Ver
eins flit hessisme Geschichte und Lan
deskunde -? Sicher wird manches aus 
den nom unveraffentl:ichten Briefen von 
Ferdinand und Ludwig Grimm eine Auf
kHirung Rnden kannen . 

Ein paar geringfUgige Druckfehler (15. 
59.92 [1815 statt 1865] 97· 194. 226. 228) 
berichtigen sim von selbst. 

Dje Herausgeber haben auf jeden Fall 
eine ebenso miihsame wie frumtbare und 
dankenswerte Arbeit ge1eistet, - eine 
wimtige Vorarbeit fUr ein leider noch 
immer ungesmriebenes Buch "Die Brii
der Grimm und ihr Kassel". -

Die Einleitung gibt Biographisches 
Uber LoUe Grimm und Uber die Brief
schreiber. Zwei Dinge werden dabei be
merkenswert deutlich. Zum einen die 
auch von Jacob Grimm in seiner Gedenk
rede auf Wilhelm angedeutete Gruppie
rung unter den sems GeschwJ.stem. In 
der friihen Zeit, mindestens oSeH dem To
de der Mutter. stehen Ferdinand und Lot
te deutlim in Opposition gegen die bei
den XJtesten, auBerdem ist im weiteren 
ein besonderes nahes Verhiiltnis zwischen 
Ludwig und Lotte erkennoor. Zum an
dern: Das anfangs remt ungute VerhaIt
nis zwismen Jacob und LoUe hat sich mit 
der Zeit offenbar zurn Besseren gewan
delt, dO<h pflegte sie selbst woh! mehr 
die Verbindung zu Wilhelm und Dort
men, wie u. a. die von R. F rid e r i c i 
veraIfentlichten Briefe (Briider Grimm 
Gedenken 11]63, S. 159, 161, 162, 174. 
177) erkennen lassen. Im iibrigen: Wie 
kostlim die Briefe der Tante, wie chaJlak
teristism die versc:hiedenen Briider, wie 
lusHg insbesondere die des Malers Lud
wigl 

Auffallend und bemerkenswert ist die 
groBe Zahl der in den Btiefen vorkom
menden Freundschafts- und Nedmamen. 
thre Ernndung und Anwendung ist nimt 
nur ein Gesellschaftsspiel jenes Kreises 
von .. Twens"', sondern ein Spiel mit der 
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Gesellsmaft; denn es wird hier del' gut
bUrgerliche "Emst des Lebens" aufge
hoben zugunsten einer frohlich-kriti
smen Form des Miteinander, die sim 
weiter in den Wilhelm Busm = ahnli
men Scherzzeddmungen Ludwig Grimms 
dokumentiert} ". Wir werden gut daran 
tun, diese "Umwelt" und mren EinfluB 
aum fUr die Brticler Jacob und Wilhelm 
immer zu beriicksirntigen. 

Worauf sim die im TUel genannte 
Mitarbeit von Dieter Hen n i g (Direk
tor del' Murhardsrnen und Landesbiblio
thek in K a 05 5 e I und Lelter der BrUder 
Grimm-Museums) und Egbert Ko 0 1-
m a n (inzwisdten Oberbibliotheksrat 
an .der Landesbibliothek in 0 I den -
bur g) bezieht, wird nicht gesagt. Sie 
dUrfte in einem Vergleich der Brieftexte 
mit den Originalen sowie in einer krifti
gen Beisteuer, wenn nlcht dem Hauptan
teil an den Erlauterungen bestanden ha
ben (die Hauptherausgeberin war zur 
Zeit der Arbeit als Dozentin in den USA 
tiltig. Sie konnte dort nur nam Xeroko
pien arbeilen und hatte naturgemaB die 
Iiterarischen Hilfsmittelnicht so rur Ver
fUgung wie die Kasseler Bibliothekare). 

Alien Beteiligten, nimt zuletzt der 
BrUder Grirnm-Gesellsmaft und dem Bi
renreiter-Druck, ist Dank zu sagen fUr 
ein liebevoIl ausgestattetes, mit Freude 
und wiederholt zu lesendes, gehaItrei
mes und forderlimes Buch. 

Ludwig Denecke 

Georg B u c h n er - Friedrich Lud
wig We j dig: Der Hessische Land
bote 1.834. Neudruck beider Ausgaben 
mit einem Nachwort von Eckhart G. 
Franz. N. G. Elwert Verlag Marburg 
1.973 Kart. DM 6,80. 

Der urn die hessische Literatur ver
dlente Verlag Elwert hat die beiden Druk
ke der bekannten Flugsduift, wovon del' 
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zweite (im Nov. 1.834) von dessen Faktor 
Ludwig A. R U hIe heimlich gemacht 
wurde, originalgetreu herausgegeben. 
Diese Faksimile-Ausgabe verdankt ihre 
Vorlagen den intensiven Armivforschun
gen des Germanisten und Historikers 
Thomas M aye 1', der Studien und neue 
Dokumente ru G. BUchner angekiindigt 
hat. Dem Marburger Druck des "Hessi
srn en Landboten" ist die klare Darstel
lung im Nachwort (1.85.) von E. G. F I' a n z 
gewidmet, wobei die Kapitel "Dr. EicheI
berg und seine Marburger Freunde" so
wie "Die Geheim-Drucke in der Elwert'
srnen Offizin" - etwa 400 Exemplare -
besonders interessant sind. Wer sirn in 
knapper Form gegebene Einblicke in die 
oberhessischen Verhaltnisse der Zeit ver
schaffen wilt soUte sich hier informieren. 

In diesem Zusammenhang sei nom hin
gewiesen auf den Aufsatz von Kurt 
I m m e I tUber die Bedeutung des "Land
boten" fUr die revolutionare Bewegung 
im GroBherzogtum (Mitteil. des Ober
hess. Geschichtsvereins N. F. 52, GieBen 
1967) und die kommentierte Ausgabe 
von Hans M. En zen s b erg er, Frank
furt 1965 (vg!. Hess. BIiller fUr Volks
kunde 57, 1966, S. 169f.). Dieser hat auf 
die Verschiedenheit del' beiden Verfasser 
hingewiesen und Uber We i dig, von 
dem der Tilel der Schrift stammt, u. a. 
gesagt (5. 52): "Seine Autorschaft am 
Hessisrnen Landboten" hat er mil seiner 
Freiheit und roit seinem Leben bezahlt. 
Nur deutschen Akademikern hat es ein
fallen konnen, sie zu schmileren". Nach 
Franz (5. 1.3) spricht Weidigs BemUhung 
um die Zweitausgabe dafUr, daB er als 
Kenner der Dorfleute die Verbreitung 
fUr rimtig hielt. Das '19. Jahrhundert mil 
seinen Spannungen ist auch landesge
schichtlich von grundlegendem Interesse, 
es verdient bzw. verlangt die stirkere 
Zuwendung del' Geschichtsvereine. Mit 
der neuen Ausgabe, fUr die auch dem Ver
lag zu danken ist, ist eine gute Zugangs
moglidtkeit gegeben. Alfred Hod< 

4 Vgl. bescnders die hUbsdle Samml·ung: Geschehenes und Gesehenes. Heitere Zeichnungen vcn 
Hans Franck und Wolfgang Strau6 . GUtersloh 1951 . 
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Erich Eisenberg (Bearbeiter): 
Kirchenbuchverzeichnis der Evangeli
schen Kirche Kurhessen-Waldeck 
(= Monographia Hassiae, Schriften
reihe der Evangelismen Kirche von 
Kurhessen-Waldedc, Heft 3, Heraus
gegeben von Canter Bezzenberger 
und Gunther Smulze-Wagener). Ver
Iag Evangelischer Presseverband Kur
hessen-Waldeck. Kassel 1973. Ka-

• 
schierf m. farbigem Umsc:hlag, 80 S. 
DM 8,go 

Ein Verzeidmis, das eine LUcke aus
fUllt! Den Pfarrgemeinden und Filialen 
im Bereich der Landeskirche sind die 
Gemeinden des Kirchenkreises Schmal
kalden, die mit der friiheren Landgraf
schaft Hessen-Kassel, dem spateren Kur
fiirstentum Hessen, und zu letzt mit dem 
Land Hessen bis nach dem 2. Weltkriege 
verbunden waren, sinngemliB beigefligt 
(5. 71), ferner die Kirchenblimer aus 
MiliHir- und Garnisongemeinden (5.72). 
Es folgen eine Ubersicht iiber die Kir
chenbiicher aus der Zeit vor dem Drei
Bigjlihrigen Krieg (5. 73) and die Ord
nung iiber die Benutzung kirchlhher Ar
roivalien (5. 74 f.). 

Wer haufiger Kirchenblicher benutzt, 
kann sich nun filr den besrnriebenen 
Bereich mil einem Handgriff informie
ren und feststellen, ob sich eine schrift
Iiche Anfrage bei einem Pfarramt lohnt. 
Entlastung beim Fragesteller, Entlastung 
beim Pfarrer I 

Kirchenbuchverzeichnisse wie das vor
liegende werden immer Wiinsche offen 
lassen. Es ist in der Tat fUr den Bear
beiter nicht leicht, die eigenwiIligen und 
gerade deshalb so interessanten Kirchen
chenbiicher, insbesondere vom Anfang 
des 16. bis zum 19. Jahrhundert, 4n eine~ 
modernen Ubersicht zu verarbeiten. Klr
rnenbiicher enthalten ja wesentlim mehr 
tals die Notizen iibeIl die Kasualien: 
Poenitenzregister, Viten von Pfarrern, 
Angaben liber kirchlichen Be§itz und 
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liber die Kinhensitz.e der Gemeindemit
glieder, Ehe- und Presbyterialprotokolle, 
Vermogensaufstellungen usw. Einiges 
davon hat der Bearbeiter erwahnt, 50-

weit es auf die Zeit vor Beginn der KB 
datiert wird. Eine vollstandige Besbands
aufnahme der lokalen kirchlichen Ardti
valien (Rechnungen, Protokollblicher u. 
a.) muB indessen einem kiinftigen "Ar
chivfiihreru vorbehalten bleiben und 
kann in dem Verzeimnis nicht erwartet 
werden. 

Es ist zu begriiJ5en, daB fiir Waldeck 
die OrtssippenbUcher des verdienstvollen 
Robert Wet e k a m ausdriicklidt aufge
Whrt werden und daB auBerdem die 
Liickenhaftigkeit der KB, die auf die 
argerliche "Zettelwirtschaft" mancher 
Pfarrer zuriickzuHihren ist, kenntlich ge
macht worden ist. 

Hinderlich ist die Vjelfalt der Abkiir
zungen, vor aIlem der ungebrauchlichen 
wie vers. ::;; pfarramtlich veflsehen oder 
PS = P£arramtssitz. Die Anordnung im 
Satz ist bei den einzelnen Pfarrgemein
den z. T. uniibersichtlich. Hier hatte man 
sich z. B. aus dem Verzeichnd.s der Kir
menbiicher der Ardtivstelle Koblenz (vgl. 
Rez. in ZHG 83, 168) Anregungen holen 
kijnnen. Wenn eine Neuauflage des Ver
zeichnisses umgehend nicht :ru erwar
ten ist ,soUte man belm Landeskirchen
amt in der Folge den Plan eines Armiv
fiihrers jns Auge fassen. 

Insgesamt kann Rez. hier eine Ver
ijffentHchung 'Vorstellen, deren Ansmaf
fung jedem empfohlen wird, der !in Krur
hessen-Wialdeck famHienkundlich arbei
tet. 

Kurt Giinther 
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F UhT e T zu 'Oor- und fruhgeschichtli
men Denkmiilern, hrsg. 'Dom Romism
Germanismen Zentralmuseum Mainz 
in Verbindung mit dem Nordwesf
deutschen und dem West- und Siid
deutschen Verband fur Altertumsfor
schung. Mainz: Philipp von Zabern 
Verlag, Einzelpreis 1.2,- DM 
Band :12 Nordlimes Rheinhessen: In
gelheim • Bingen • Bad Kreuznach • 
Alzey • Oppenheim, Mainz 1972 260 

Seifen 
Band 21. Hochtaunus' Bad Homburg· 
Usingen • Konigstein • Hofheim, 
Mainz 1972 236 Seiten 

Die hier angezeigten Blinde sind Zweit
auflagen aus der erfolgreichen Reihe 
"Fiihrer zu vor- und friihgesdtichtlirnen 
Oenkmlilern" des Philipp van Zabern 
Verlages, Mainz, vedindert alIein im 
jetzt gIanzfolienkasdUerten und mit ak
tualisiertem Dedceltext versehenen Ein
band. Die vom Romisch-Germanischen 
Zentralmuseum in M a i n z edierteri 
und von jeweils einer Autorengruppe aus 
dem beschriebenen Bereich gestalteten 
Werke sind, das darf vorausgeschid<t 
werden" beachtenswerte Versuche, die 
deutsche Ur- und Friihgeschichte aus 
dem Dammerlicht des Spezialistentums 
zu eriosen und im BewuBtsein einer brei
teren tHfentlichkeit zu verankern. Die 
heimisme Archaologie und Geschichtswis
senschaft und ihre Erfolge werden - oh
ne sie iiber Ge'blihr zu popularisieren, 
heiBt: zu simpIifizieren - unter deutli
cher Akzentuierung der jeweiligen regio
nalspezifischen Besonderheiten und 
Schwerpunkte in alien Blinden in ge
glUd<ten ZusammensteIlungen erfaBt. 

Jeder Band bemiiht sidl darum, seinem 
Leser die Funde und ihre Deutungen, die 
Denkmale und ihre Aussagen in meist 
kurzen Kapiteln vorzustellen, wobei ein 
mehr aIlgemeiner Teil schrittweise die 
historisme Ubersicht, der Exkursions
plan aber die ortlkhen Spezifika mitteilt. 
Als Autoren sind berufene Experten, oft 
die Ausgraber selbst tlitig. 

Bucflbespredtungen 

Die bis hier angezeigten Blinde bieten 
beide eine Einfilhrung ~n ldie geologismen 
und Iandschaftlichen Bedingungen, leiten 
dann nach einer ausgreifenden DarsteI
lung zur Ur- und Frilhgeschimte liber zu 
Romerzeit, friihem Mittelalter und zu 
mittelalterlimen Siedlunwsformen. Die 
regionalen Schwerpunkte bed:ingen Auf
satze zu keltischen Fiirstengrabern und 
mittelalterlichen 5teinreliefs in der Dar
stellung Uber Rheinhessen, wahrend der 
allgemeine Teil des Taunus-Bandes durch 
einen AbriB der Forschungsgeschichte 
und eine breite Hervorhebung des Ge
bietszentrums Bad Homburg erganzt ist. 
In den darauffolgenden AbschnHten 
werden dem Leser mehrere Fahrt- und 
Besuchsrouten zu den Fundstatten und 
Denkmalem der betreffenden Regionen 
vorgesdtlagen (Da in diesem ExkuIlsions
teil. bedingt durch die jeweils ortsorien
tierte Besdtreibung manche Kuiturstufe, 
manche DenkmaIform mehrfach erwahnt 
wird, ist fUr den spezieller Interessierten 
ein Sachregister unentbehrlich und soUte 
bei spateren Auflagen e1ngeplant wer
den). Das reime Kartenmateria1 des 
Taunus-'Fiihrers wiro enweitertdurm eine 
dem Band beiliegende Verlaufsskizze des 
Limes mil seinen Befestigungen, Wach
tiirmen und Kastellen. 

Zahlreiche 5ach- und Landschaftspho- ' 
tos, Skizzen, Reproduktlonen alter Sliche 
- wie die Bande insgesamt auf Kunst
drud<papier - erganzen die Texte; reiche 
bibliographische Hinweise zu jedem ein
zelnen Absmnitt ebnen dem Interessier
ten den Weg zur weiterfiihrenden Lite
ratur. 

Und doch - viel Lidtt wirft manche 
5chatten. Die jeweils wechselnde Auto
renschaft bei jeweils unterschiedlich gro
Ben dargestellten geographischen Regio
nen hat zu qualitativ und quantitativ 
stark unterschiedlichen Banden gefiihrt. 
So reicht die Buchstarke von 84 S. bei der 
weiteren rein hessischen Darstellung 
"Fulda-Rhon-Amoneburg-GleBen" (Band 
1. der Reihe,Ausg. 1.964) zu den 236 bzw. 
260 S. der hier angezeigten Werke; extre-
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mer noch ist der Unterschied zwischen 
den 71 S. von Band 6 und den 266 S. 
des 16. Bd. Ob dieser Mangel mehr in 
fehlender Konzeption oder in ungenii
gender Koordination zu sumen ist, ist 
smwer zu beurteilen. Die editorischen 
Probleme einer soIchen, auf allmahlime 
ZusammenstelIung der "wich.tigsten 
vor- und friihgeschichtlichen Denkmaler 
Deutschlands" (Verlagswerbung 1969170) 
projektierten Reihe sind kaum gering; 
dennoch mUBte sichergestellt sein, daB 
die Vorstellung einer Fuhrung des Lesers 
von den Autoren nicht allzu unterschied
lich interpretiert wird. Wo - urn das 
Problem am Beispiel dieser beiden Aus
gaben zu erlautern - der Band 12 es roit 
wenig mehr als 20 Karten(-skizzen) ge
nug sein laBt, bietet - bei gerlngerer Sei
tenzahl - der Bd. 2:1 deren 60, zudem 
meist genauere, und erlaubt dem Leser 
solcherart eine sichere Orientierung. 
Wenn Bd. 2:1 in der Darstellung der fruh
geschichtlichen Besiedlung eine sehr ge
naue Verbindung von Iiundstellenhinweis 
und Ausdeutung der Befunde bietet, 50 

ist diese historische Skizze Einfiihrung 
und Nachschlagewerk zugleich. Bd. 12 da
gegen offeriert in gleichem Zusammen
hang eine sehr aIlgemeine Zusammen
schau, die zunehmend darauf verzichtet 
zu sagen, ob die mitgeteilten Erkennt
nisse tatsachlkh in diesem geographi
schen Bereich zu gewinnen waren. 

Da diese Publikation nicht darauf an
gelegt ist, nur im jeweiligen Einzugsbe
reich vertrieben zu werden, sondem alIen 
"historisch und kunstgeschichtlich Inter
essierten ... ein infonnaHonsreiches und 
vielseitiges Handbuch daheim dm BUcher
schrank" sein will (Verlagswerbung), 
wurde man sich ein die Reihe begleiten
des anhaologisches ABC in der Art des 
graBeren "Reallexikons" wUnschen, das 
die fUr die meisten Gebiete vergleich
baren ProblemsteIIungen iibergreifend 
behandelt. So kannten - gelegentlich 
lastige - Wiederholungen vermieden und 
Raum fUr detailgenauere FunddarstelIun
gen und insbesondere FUhrungen gewon-

227 

nen werden. DaB ein auf Bestimmung 
und Einordnung zielendes Handbum der 
archaologischen Fundgegenstande ebenso 
wunschenswert ware und diese Reihe 
gluddich ergiinzen konnte, sei am Rande 
vermerkt. Fur die vorliegenden Blinde 
ware audt der Versum einer quantitati
Yen Kartierung der Belege der verschie
denen Kulturepodten etwa mittels unter
smiedIicher Symbole in der Art der 
Uenze'schen "Vorgeschichte der hessi
schen Senke in 15 Karten" wiinsch.ens
wert. WesentIiche SchluBfolgerungen 
liber Kulturfolgen und Fundkonzentra
tionen, Besiedlungsverlauf und -dichte, 
Lebensbedingungen und soziale Verlinde
rungen waren so erganzend magIich. Un
verzichtbar schlieBlidt scheint ein Glossar, 
nicht allein weil termini technici, wie 
z. B. das aus dem Rahmen fallende 
"Toreutik" (Bd. :12, S. 26) selbst in han
delsublichen Lexika nicht verzeichnet ist, 
sondern auch weil aus dem Latein ent
Iehnte Begriffe, Kulturstufenbezeichnun
gent Werkstoff- und Geratebenennungen 
u. v. m. fUr den nicht einschlagig vorge
bHdeten Leser einer die Lektiire erleidt
ternden Vorklarung bedUrfen. 

Eine aIlgemeinere Darstellung der mo
dernen Datierungsmethoden, der Restau
rations- und Konservierungstechniken im 
Rahmen des Glossars ware - obwohI fUr 
den Eingeweihten sicher uberflussig -
dem interessierten Laien eine vorzUgli
che Stlitze beim VersHindnis der mitge
teiIten chronologischen und typologischen 
Einordnungen. Die bei Lektiire und Mu
seumsbesudt aIIgegenwartige Frage des 
Nidttfachmanns nadt der Herkunft aes 
publizierten Wissens Hinde sokherart 
ihre Antwort. 

Der vorstehenden Binwlinde ungeathtet 
reprasentieren beide Blinde eine in vieI
facher Hinsicht sehr empfehlenswerte 
Publikationsreihe; vieIleicht wird man 
im vOl"liegenden FaUe bei EinzeIbetrach
tung aus angefiihrten Griiru:len der zwei
fellos besser gelungenen DarsteIIung 
liber das Taunus-Gebiet das hohere Pra
dikat zubilligen mUssen. 
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Verbliiffend die Preisgestaltung durm 
den Verlag, die sim nach der Zahl der 
gekauften Bande richtet und den Einzel
preis von 12,- OM bei Abnahme eines 
vallen Dutzends auf unler 7,- DM er
maBigt. 

Helmut Burmeister 

Ernst H art m ann: Gesalichte deT 
Stadt und des Amtes Sfeinau a. d. 
Strafle, Bd. 1. Fruhzeit und MittelalteT, 
Steinau 1971. 

Die vorliegende Arbeit ist vom Ver
fasser als dreiblinruges Werk gedacht, 
dessen erster Teil van der Ur:ze1t his zur 
Mitte des 16. Jahrhunderts reicht. Im an
gekiindigten zweiten Band soIl die Ent
widdung bis zum Ende des 18. Jahrhun
derts behandelt werden, wahrend der Au
tor im dritten Teil das historisch.e Ge
sch.ehen in der neuefen und neuesten Zeit 
bis zur Gegenwart nachzeichnen will. 

Indem zu rezensierenden ersten Tell ent
hat ten die ersten 50 Seiten eine Darstel
lung der vor- und frUhgeschichtlichen 
Zeit, die zu breit und zu allgemein die 
Verhaltnisse in SUdhessen und im Kinzig
raum abhandelt. Hier hatte vieles - vor 
allem in den Kapiteln "Urzeit und Eis
zeit", "JUngere Steinzeit" und "Bronze
zeit" - dem eigentlichen Thema entspre
chend gekUrzt oder weggelassen .werden 
konnen. 

Der Verfasser reiht haufig Interessan
tes aber auch Nebensachliches aneinander 
und Uberscnreitet durch die Uberfiille 
des gewahlten Stoffes die Grenzen seiner 
Aufgabe. Die Vergleime ahnlimer Ent
wicklungen an anderen Orten beeintrach
tigen die Obersichtlidlkeit des Buches 
und mamen es dadurch bisweilen smwer 
lesbar. AIs eines von vielen Beispielen 
seien hier die Verweise auf 5 t e i n a u 
(Kr. Fulda) genannt, das mil S t e i n a u 
(Kr. SchlUmtern) nur den Namen ge
meinsam hat. 

Buchbespremungen 

Der groBe Wert der Arbeit besteht 
darin, daB bier auBerst fleiBig Material 
zusammengetragen worden ist, das der 
Autor nicht nur aus der gedruckten Lite
ratur, sondern zum groBen Teil aus Ar
chivalien entnommen hat. Er hat im 
Staatsardtiv M a r bur g und im 5tadt
armiv S t e i n a u umfangreime Akten
bestande durmgesehen und ist daher in 
der Lage, zahlreime detaillierte Angaben 
zu mamen. 

Besonders hervorzuheben ist das um
fassende namenkundliche Material -
z. B. das Verzeimnis der Flurnamen aus 
dem oberen Kinzigtal oder die nach den 
einzelnen Wohnbezirken gegliederte Li
ste der Steinauer Familiennamen -, was 
gerade fUr den Heimat- und Familien
forscher interessant sein dUrfte. Der Ver
fasser beschrankt sim hier nimt auf die 
heutige Schreibweise, sondern fiihrt auch, 
soweit es moglich ist, die aiteren Wort
formen an. 

Die Benutzung des Buches wird aller
dings durch das Fehlen eines Registers 
erschwert. Hier bleibt zu hoffen, daB 
dies der Verfasser bei der FertigsteIIung: 
der folgenden beiden Bande nachholt. 
Ein weiterer Mangel: es fehlen Abbil
dungen und graphische Skizzen, was 
vielleicht finanzielle GrUnde hat. Zumin
dest ware hier ein stadtgrundriB zur 
Verdeutlichung der Stadtentwicklung von 
Steinau a. d. StraBe am Platze gewesen. 

AbschlieBend sei bemerkt, daB die 
Stadt Steinau nicht gegriindet (= neu 
angelegt) wurde, sondern vielmehr aus 
dem bereits bestehenden Dorf Steinau 
erwums. Es ware daher sinnvoller gewe
sen, statt der Oberschrift "Griindung 
der stadt" (5. 56) den THel "Verleihung 
der stadtrechte an Steinau" zu wahlen. 

Zum "Stemerkrieg" (5. 191) muE nom 
gesagt werden, daB zwar der auBere An
laB ein ErbfoIgestreit war, die eigentlime 
Ursaebe jedoch in dem Konflikt des 
hiels mi t:der aufstrebenden tfifus tenmach t 
und der sidt festigenden Landesherr
srnaft zu sumen ist. 
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FUr die Gesamtkonzeption des ersten 
Teiles gilt, daB der Verfasser die Dar
stellungen von Stadt und Amt Steinau 
nicht deutlich voneinander abgesetzt hat, 
sondern sie haufig miteinander vermengt. 
Hier ist im Sinne einer besseren Benutz
barkeit zu wiinschen, daB in den folgen
den beiden Banden eine klarere Schei
dung von Stadt- und Amtsteil vorgenom
men wird. Stefan Hartmann 

He i I i g e n rod e 850 Jahre :1.123-
1.973). Eine Chronik des Dorfes nach 
Archivquellen bearbeitet von Wil
helm Gee se. Herausgegeben vom 
Gemeindevorstand Niestetal 1.973. 
Ln. 234 5., viele Abb. u. Karten. 

Das vorliegende Heimatbuch, das von 
Rektor a. D. Wilhelm Gee s e bearbei
tet wurde, behandelt die Geschimte und 
Entwiddung des Dorfes He i 1 i g e n '
rod e von den Anfangen bis zurn Zu
sammenschluB mit dem Nachbarort 
Sandershausen in der Gemeinde 
Ni est eta 1 im Zuge der hessismen 
Gebietsreform im Jahre 1972. AnlaB 
dieser VeroHentlichung, die als Ruck
smau anzusehen ist, war die erste ur
kundliche Erwahnung von Heiligenrode 
vor B50 Jahren. 

Die Darstellung beruht zumeist auf 
Unterlagen des Gemeindearchivs, das 
von dem verstol.'lbenen Lehrer Paul 
Beye r in mlihevoller Kleinarbeit an
gelegt wurde und zum groBen T eH Ab
smriften von Archivalien aus dem 
Staatsarrniv Marburg, dem Archiv des 
Pfarramts HeHigenrode und von heireat
kundlichen Arbeiten in Kasseler Biblio
theken enthalt. Daneben wurden weitere 
Urkunden und Akten herangezogen, die 
ire Staatsarchiv Marburg verwahrt wer
den. Bei der Behandlung der jlingsten 
Vergangenheit griH man auch auf Er
zahlungen und Berichte alterer Heiligen
roder BUrger zurlick. Die libersichtlidt 
gegl.iederte Arbeit gewinnt durch die vie
len detaillierten Angaben und die haufig 
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eingestreuten Anekdoten und Episoden 
besondere Farbigkeit und Aussagekraft, 
die durch den lebendigen 5tH und die 
z·ahlreichen sorgfaltig ausgewahlten Ab
bildungen, Karten und Plane noch ge
steigert werden. 

Am Anfang steht eine Betrachtung der 
heimatlichen Landschaft, die auf einer 
Beschreibung des Dorfes Heiligenrode 
und seiner Gemarkung aus dem Lager-, 
Stiick- und Steuerbuch von 1746 beruht. 
Nach einem kurzen Uberblick liber die 
Si'edlungsverhaltnisse am Ostrand des 
Kasseler Beckens in vorgeschichtlicher 
Zeit gibt Geese einen AbrH~ der Ge
schichte des heimatlichen Raums im frii
hen Mittelalter. Zu bemerken ist hier, 
daB Bonifatius n~cht erst dm FITiihjahr 
722 seine Missionstatigkeit in Hessen 
begann, sondem bereits 721 auf der 
Amoneburg im Schutze einer frankischen 
Befestigung eine Klosterzelle griindete 
(vg!. S. 19). Das folgende Kapitel ent
halt den vollen Wortlaut der Urkunde 
vom B. Mai 1123, in der dem Kloster 
Kaufungen die ihm friiher entrissenen 
Gliter ire Kaufunger Wald erneut verlie
hen werden. Hier werden die Orte 
Helingenrodh und Umbach erstmals na
mentlich genannt. Positiv zu bewerten ist 
die beigefligte deutsche Obersetzung, die 
den Inhalt dieses wichtigen Dokuments 
einem breiteren Publikum zuganglich 
macht. EsmuB jedoch ,darauf hingewiesen 
werden, daB es sich bei dem AusstelIer 
dieser Urkunde nicht urn Kaiser Hein
rich IV. handelt, der bereits 1106 starb, 
sondern urn seinen N achfoIger Heinllim V. 

An Hand vieler anschaulicher Beispiele 
und Belege wird im folgenden die Ent
wicklung des norfes Heiligenrode ire 
Mittelalter und der Neuzeit nachgezeich
net. Es finden sich nimt nur Angaben 
liber die politischen Ereignisse, sondem 
aum liber die Sozialstruk,tur, das wirt
schafiliche Leben und ,das lFinanzwesen 
der Gemeinde im Wandel der Zeiten. Da
bei werden auch Mlinzen, MaBe und Ge
wicht und Flur-, Orts- und Personen
namen in die Betrachtung einbezogen. 
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Eine wertvoIle Bere'icherung stellen die 
zahlreichen Einwohnerver~ichni5se, 

Steuerlisten und Gemeindeabredmungen 
dar, die fUr den genealogisch interessier
ten Heimatfreund eine Fundgrube slnd 
und dariiber hinaus wichtige Erkenntnis
se liber den Gang des dorflichen Lebens 
vermitteln, das 5im unter Aufsimt des 
landgdiflichen Grehen abspielte. 

Im Kapitei "Kirche und SdlUle" wird 
der Leser auf der Grundlage van Kir
chenbUchern, Kirchenrechnungen und 
Schulprolokollen :m:it den PeI1sonalia der 
Pfarrer und Lehrer und Einzelheiten der 
Unterrichtsgestaltung in Vergangenheit 
und Gegenwart bekannt gemacht. Der 
weitgespannte Aufgabenbereich der Ge
meindepfarrei wird hier deutlidt sidttbar. 
Besonders eingehend wird die landwirt
schaftliche Entwicklung der Gemeinde be
handelt, da nom im vorigen Jahrhundert 
die Lan'dwirlsehaft die Hauptewerbsquelle 
der Dorfbewdhner war. Beachtung ver
dienen auch die Statistiken liber die Be
volkerungsentwicklung seit 1939, die Al
tersgliederung und den Altersaufbau der 
Wohnbevolkerung und die Gliederung 
der ErweI1bstatigen nach Wirtschafts:be
reimen, die die tiefgreifenden Wandlun
gen in der ortlimen Sozial- und Wirt
sthaftsstruktur wahrend der letzten 40 
J ahre erkennen lassen. Die Land- und 
Forstwirtsm'aft tritt gegeniiber den Be
reichen "produzierendes Gewerbe" und 
"Handel und Verkehr" zunehmend zu
ruck, und der EinfluB der benachbarten 
GroBstadt KJassel macht sich immer star
ker bemerkbar. 

Von dent vorliegenden Heimatbuch 
laBt sich mit Remt sagen, daB es dem 
Leser ein anschauliches Bild von samtli
chen Berehhen des dorflichen Lebens in 
Vergangenheit und Gegenwart ver
schafft und sich nicht nur dem Heimat
freund, sondern aum dem ortsfremden 
Touristen als Lektiire empfiehlt. Es 
bleibt zu hoffen, daB diese Gemeinde
mronik weitere VeroHentlichungen die
ser Art anregen wird. 

Stefan Hartmann 
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Die Moderne in Deutsch
I and. Zeichnungen und Aquarelle 
aus dem Besitz der hessisdten Mu
seen. Eine Ausstellung des Kasseler 
Kunstvereins. Jahresgabe der Hessi
sdten Brandversidterungsanstalt 1974. 
Geleitwort von Hans Mangold, Ein
fuhrung von Ericfl Herzog, graphiscfle 
Gestaltung von Karl Oskar .Blase. 
124 S., 140 Abb., darunter 5 farbige. 
Drudc- und Verlagshaus Schneider 
und Weber Kasse11973. 

Die ParallelausstelIung "Die Moderne 
in Deutschland", nlIit welcher der Kasse
ler Kunstverein im Jahl1e 1972 einen Kan
trapunkt rur fUnften Documenta setzte, 
war fUr alle Freunde des zeitgenossischen 
Kunstschaffens, die diese Auswahl von 
Aquarellen, Gouachen, Pastellen und 
Zeichnungen aus sems hessischen Mu
seen zu sehen Gelegenheit hatten, eine 
Uberraschung. Denn hier waren ohne 
Ansprum auf Vollstlindigkeit kunstge
schichtlimer Dokumentation charakteri
stische Arbeiten hahen kUnstlerischen 
Ranges vereinigt, urn srellvertretend aum 
rur andere ISchopferismen Sch.atHerungen 
einer Epocne auszusagen, die heute ganz 
alIgemein als die Modeme des zwanzig
sten Jahrhunderts verstanden wird. Was 
damals in einem reich bebilderten und 
ntit Kurzbiographien ausgestatteten Aus
stellungskatalog dargeboten wurde, fand 
solm le'bhaften Anklang und Zuspruch, 
daR die gegenUber den kultuI1ellen Auf
gaben unserer Tage aufgeschlossene He.s
sische Brandversicherungsanstalt gut da
ran tat, diesen Band in die Reihe ihrer 
verdienstvollen kunsthistorismen Ver
offentlichungen als festgebundenes Buch 
aufzunehmen und als J ahresgabe 1974 
einem breiteren Interessentenkreis zu er
sch1ieRen. 

Wie schon im Katalog sind audl im 
Bildband samtlidle 1972 ausgesteUten 
Werke wiedergegeben. Gegeniiber dem. 
Vorwort zur ersten Ausgabe aber hat der 
Direktor der Staatlichen Kunstsammlun .. 
gen in Kassel, Professor Dr. Erich Her -
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z 0 g, seine Einfiihrung wesentlich erwei
tert und damit em breites instruktives 
Tableau der Kunstentwiddung in den 
vergangenen rund seduig his siebzig Jah
ren unseres lahrhunderts entrollt. Seine 
Darstellung verfolgt die entscheidenden 
Entwicklungslrnien modemer Kunst und 
ihrer fiihrenden Meister anhand der sei
nerzeit ausgestellten A:rbeiten, nicht ohne 
ihren smopferismen Umkreis, aus dem 
sie hervorgingen, zu markieren. Dadurch 
ist es Herzog gelungen, eine kunstge
srnimtlime Kurzinformation liber die 
Modeme in mrer Gesamtheit zu geben, 
die liber den speziellen Rahmen des An
lasses, die Ausstellung van 1972, weit 
hinausgreift. 

DaB ern GroBteil der in dem B.ildband 
erfaBten Kunstwerke den Bestanden der 
Staatlichen und Stadtischen Kunstsamm
lungen in K ass e I entnommen war, lag 
schon aus praktischen Grlinden nahe und 
bestatigt, daB hier von Anfang an der 
Aufbau von Kollektionen versU(n.t wor
den war, mU denen aUe wimtigen smop
ferischen Regungen der lahre zwismen 
1905" und 1965" belegt werden konnten. 
Trotzdem muBte zur Vervollstandigung 
der Dokumentation auf Kunstwerke zu
rii<kgegriffen werden,die dem Hessismen 
Landesmuseum 0 a r m 5 t a d t, der Stad
tismen Galerie F ran k fur t, dent Uni.
versitatsmuseum M a r bur g und dem 
Stadtismen Museum W i e s bad e n ge
horen. Die Gesamtauswahl war dem be
grenzten Fasungsvennogen der Ausstel
lungsraume des Kasseler Kunstverems 
anzupassen, wodurm 7.wangslaung auf 
manmes AusstellungsstUdc. verzimtet 
werden muBte, das die fUr die Veran
stattung Verantwortlimen gem zusatz
lim einbezogen hatten. Um so mehr ist 
anzuerkennen, wie volIstlindig diese 
auserlesene Dokumentation der Modeme 
ohne jene groBen Werke der Malerei 
wirkte, von denen die sems hessismen 
Museen nam dem Kriege ohnehin nur 
verhaltnismaBig wenige Proben ankau
fen konnten, weil seiche aus der Zeit vor 
1945" kaum noch und neuere finanzieIl 

nur ausnahmsweise erschwinglich waren. 

Zweifellos ist Freunden und Kennem 
der Moderne mil dem Bildband der Hes
sismen Brandversicherungsanstalt ein rn
haltsreimes, vorzUglich ausgestattetes 
kleines Namsmlagewerk an die Hand 
gegeben warden. 

Richard Litterscheid 

Helmut N a c h t i gall: Zimmer
mannskunst im Huttenberg. N. G. 
Elwert, Marburg 1.973. 80 5. 40 Abb. 
DM 9,80. 

Unter diesem THe! hat Helmut N a c h -
t i gall im N. G. Elwert Verlag ein 
kleines Heft erscneinen lassen, einen Bih
rer durm die Holzbaukunst eines alten 
Bauernlandes. Hiittenbecg, die Land
schaft zwischen Giessen, Butzbam und 
Wetzlac hat die hessisch-frankisme Hof
anlage, die urn den Hof dreiseitig grup
pierten Gebaude: Wohnhaus mit Stall, 
Smeune und evtl. Schuppen lnsofem zu 
einer charakteristismen Form entwi<kelt 
als sie den Hof gegen die StraBe mit ei
nem Uberdachten Eingangstor neben der 
Eingangspforte absmloS. Wer durch die 
Dorfer am Hiittenberg fabrt, findet Uber
all diese Fonn: die Reihe der giebelseitig 
zur StraBe gestelIten Wohnhauser im 
StraSenbild jeweils verbunden durm Tor 
und TUr, Uber letzterer oft besondere 
Kreuz- oder Stemzeichen und meist ein
geschnitzten SprUmen. 

Die Antwort auf die Frage nam der 
Entstehung dieser Bauform laBt der Ver
fasser offen. Nach unserer Melnung ist 
die Trennung des offentlichen Raums 
(StraBe) durch das Tor von dem privaten 
Raum (Hof) dom nahe1iegend und selbst
verstandlich. 

Betrachtet man die Anlage, so wird ei
nem die merkwUrdige Verwandtschaft 
zum niedersachsismen Bauemhaus deut
Urn. Hier der Hof als ArbeitssHitte und 
zentrale AufsmlieBung von Wohnhaus, 
Stall und Smeune. Dart die T enne mil 
den gleichen Aufgaben, nur rumt offen, 
sondern vom Gesamthaus Uberdamt. 



Der VerFasser bemerkt, daBdiemarak
teristischen Anlagen im Hiittenberger 
l.Jand zunehmend verschwinden, eine iEr
scheinung, die leider aum anderswo fest
gestellt werden muS. Er bringt eine Be
standsaufnahme der "nom" erhaltenen 
bemerkenswerten Anlagen in den Dor
fern: Ni e d e rk lee n, 0 b e r k I e en, 
Pohl-Gons, Rechtenbach, 
Kirchgons, HUttenberg, AI
lendorf, Liitzellinden und 
GroBenlinden. Viellehht hilft sie 
doch in einzelnen Flillen, Wertvolles zu 
erkennen und zu erhalten. 

Die beigegebenen Abbildungen sind 
aufschluBreich. Zu den wenigen Zehh
nungen hatte man gem noch Hausgrund
riS und Schnitt sowie jeweils den genau
en MaBstab gesehen. Auf die vorbildli
chen Arbeiten 'Von Dr. h. c. Karl Rump f 
(Hessen, HausaufmaBe) sei dabei hinge
wiesen. Ludwig Hon:ig 

Ludwig Pralle, Ludtoig 
V 0 gel: Dom und Domsmatz in 
Fritzlar. Aufnahmen 'Don Rolf Kreu
der. Konigstein i. T. 1973. 80 S. mU 
72 Abb., davon ,,8 far big einsmliefl
lich Schutzumschlag. 

Die bevoIlStehende 1250-Jahr-Feier der 
Stadt Fritzlar hat eine Reihe von Ver
offentHchungen angeregt, 'zu denen - in 
ausgezeichneter Ausstattung - ein Band 
der heriihmten serie "Die Blauen Biicher" 
des Langewiesche-Verlages gehort. Eine 
kirchengeschichtlkhe Einfiihrung gibt De
chant Ludwig V 0 'g e I, die z. T. aus
fiihrlichen Bildtexte schmeb der Fuldaer 
Domkapitular Professor Dr. Ludwig 
Pr a 11 e. 

Die Einfiihrung ist fliissig und schwung
voIl geschrieben, wie es fUr einen Band 
dieser Reihe gemaB ist, der nicht nur 
von Fachleuten vel'lStanden werden, son
dem einer breiten kulturinteressierten 
Leserschicht wertvolle Informamonen bie
ten soll. So ist Vogel ndcht nur auf die re
ligiOse und allgemeingeschkhtliche, son-
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dem auch auf die kiinstlerische und be
sonders auf die krulturgesdtichtliche Be
deutung des KIosters und spateren Stiftes 
Fritzlar eingegangen und vermag das 
Verstandnis fUr das Wesen und Wirken 
eines soIchen geistlichen Zentrums na
mentIich im Mittelalter eindrucksvoIl dar
zustellen. Leider halt die kunstgeschicht
liche Sachkenntnis mit der stilisHschen 
Gewandtheit nicht ganz schritt. Schon 
beim Durchsehen des Literaturverzeich
nisses bemerkt man entscheioende Liik
ken; die Unkenntnis der maBgebenden 
Literatur hat zu schwerwiegenden Fehl
sch'lusse.n gefiihrt, wobei hinrukommt, 
daB ,S'ich ,die beiden Autoren uber die 
Baugeschichte der stiftskirche nicht einig 
sind. 

Die grundlegende, wenn auch kurze 
Arbeit iiber die Baugeschichte des Domes 
in der rornanischen Epoche ist der Auf
satz von Reinharot Hoot z in Jer ZHG, 
Band 69 (1958): IIZur Baugesrnichte des 
Domes in Fritzlar", S. 66-86 mit Taf. 
1-4. Die hi er gewonnenen Ergebnisse 
sind sowohl in den Reclam-Kunstfiihrer 
(1960, Neuauflage 1.967) aIs auch in das 
Dehio-Handburn (Neuauflage 1966) 
iibernommen worden. Alle friiheren The
sen (Inventar, Raurn, aIteres Dehio
Handbuch), die sich zu Unrecht gegen die 
Auffassung von Lot z und De h n -
Rot f e I 5 e r (1870) gewandt hatten, 
sind damit iiberholt und hinfallig. Das 
schlieBt natiirlich nicht aus, daB neue 
Untersuchungen und die ErschlieSung 
neuer QueUen zu einer emeuten Revi
dierung der Hootz'schen Ergebnisse fiih
ren konnten - aber diese Hootz'schen 
Ergebnisse sind, wie das Literaturver
zeichnis zeigt, den Verfassern offenbar 
iiberhaupt nicht bekannt gewesen. Pralle 
greift (5. 78) sogar noch auf die Vor
stellungen des lilteren Dehio-Handbuches 
zuriick, die nordostllche Nebenkrypta sei 
ein Rest des Baues von 732, wwend 
Hootz nachgewiesen hat, daB sie erst 
nachtdi.glich an den rornanischen Neubau 
etwa urn 11.20/30 angesetzt wurde. Auch 
datiert Pralle den Ostteil der Haupt-
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krypta nebst dem Ostchor daruber ins 
3. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts (5. 74), 
wahrend Vogel (5. 13) den Nachweis 
bringt, daB etwa urn 1194 das Gewolbe 
der Hauptapsis gesmlossen wurde, da 
darin eine in jenem Jahre gefallte Ulme 
frism verarbeitet worden ist. Es besta
tigen sich damit die Ergebnisse von 
Hootz, der den OstabschluB des Domes 
unter unmittelbarem EinfluB des 118:1 
geweihten Dom-Westchores von Worms 
sieht, wozu die IdentiHit mehrerer Fritz
larer Detailformen rnit 1174/75 signier
ten Kapitellen der Worrnser 5ynagoge 
kommt. 

Die Baugeschichte nach Hootz sei hier 
in aller KUrze derjenigen, die Voge! gibt, 
gegenUbergestelit. Nach Vogel- der sich 
auf eine ungedruckte Baugeschichte von 
Wilhelm Jestadt stUtzt, die ihrerseils 
aber nur liltere und nicht neuere literatur 
zu berUd<simtigen smeint (?) - ist nam 
yolliger Zerstorung im Jahre :1079 (nimt 
:1078, wie Pralie, selbst darin dem alteren 
Dehio-Handbum folgend, angibt) ein 
Neubau urn noo begonnen und nom im 
Anfang des :12. Jahrhunderts zu Ende 
gefiihrt worden. Er umfaBte einen Ost
bau aus Querhaus und quadratisrnem 
Chor mit der erhaltenen Hauptkrypta, 
eine "in sachsischen Formen" errichtete 
Basilika von 8 Achsen und eine West
halle mil Doppelturmfassade, wobei alle 
6 Geschosse des Nordturms, aber nur die 
zwei unteren des SUdturms aus dieser 
Zeit erhalten seien. Spater, in "der 
alteren romanischen Zeit", seien die 
TUrme nebst dem oberen Riegel zwi
schen ihnen vollendet und auBerdem die 
Nordkrypta bis unter das Gurtgesims 
angefUg,t worden. 118:1 habe der Erz
bismof die Kirrne in einem schlechten 
Zustand vorgefunden. Danach sei der 
Bau der neuen Ostapsis erfolgt, der u94 
bis zum Gewolbe gefordert war. Ober 
die Zeitstellung der umfangreimen Um
bauten im Presbyterium und im Quer
haus sowie im iibrigen Kryptenbereich 
auBert sich Vogel nicht. Erst :1232 setzt 
fUr ihn eine neue Phase ein: der Dom 
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sei :1232 von den Truppen Landgraf 
Koruads in Brand gesteckt word en, und 
danach sei ein monumentaler Gewolbe
umbau erfolgt, den Voge! von West 
nach O.9t yor sich gehen laBt (!). PralIe 
betant in diesem Zusammenhang die 
(angeblkhe) Gleichzeitigkeit des Fritz
larer Dombaues mil dem der Elisabeth
kirche in M a r bur g. Die Vorhalle -
das Paradies - wird schlieBlich in die 
Mitte des :13. Jahrhunderts gesetzt. 

In der Tat ist mil dem Beginn des 
romanischen Domneubaues, der die :1079 
zerstOrte Kirche ersetzen soUte, nicht 
vor :1oB5, vielleicht aber doch smon etwas 
vor noo zu rechnen, indes nimmt auch 
Haotz einen Baubeginn um uoo an. 
Uber das Aussehen von Ostbau und 
langhaus beim AbschluB gegen u:15hB 
sind sich beide Autoren ziemlich einig, 
nur gibt Hootz zu Remt 7 Arkaden fur 
das Langhaus an; die 8. Achse, die brei
ter ist, entspricht dem Westbau. Dieser 
allerdings hatte offenbar nicht die Form 
einer Doppelturmfassade; es war viel
mehr ein Querwestbau von merklich 
gr5Berer Tiefe, vielIeimt mU einem Mit
telturm, wie ihn die Klosterkirme He I -
m a r s h a use n nam alten Abbildun
gen trug. Es zeigt sim smon daraus, daB 
die beiden oberen Turmgeschosse des 
Nordturmes nicht aus der Zeit um uoo 
stammen konnen. Etwa urn :1120/30 wur
den die beiden ostlichen Nebenkrypten 
angefiigt (nicht nur die nordliche), und 
so stand der Bau wahrend des 12. Jahr
hunderts, bis Erzbischof Christian n. den 
smlemten Bauzustand monierte, Ubri
gens nach der bisherigen Literarur nicht 
uB:1, sandern U7:1 (Druckfehler oder 
korrigierte lesart bei Vogel?). 

Die Oaten U7:1 (Verfallszustand), 
u74f75 (Wormser Synagogenkapitelle) 
und u8:1 (Westmorweihe des Wormser 
Domes) geben bei dem engen kiinstleri
schen AnschluB des Fritzlarer Domes an 
Worms einen sicheren Zeitpunkt fUr den 
ungefahren Beginn der Arbeiten am Ost
bau - nach Hootz etwa uBo {das van 
Vogel mitgeteilte Datum U94 bestatigt 
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das in etwa). Ansdtlie8end wurde def 
Westbau zur Doppelturmfassade umge
baut (also nicht sdlon in ... alterer roma
nismer Zeit", wie Vogel meint, abet aum 
nlcht def erhaltene Bau erst nam :1232, 

wie in der ersten Halfte unseres Jahr
hunderts versmiedentlich behauptet wur
de), und um 1205115 .folgte def Gewolbe
bau des Lang:hauses, jedoch 'Von Ost nam 
West, wie Hootz iiberzeugend nachge
wiesen hat. Hootz geht dabei auch auf 
die Beziehungen des Fl'itzlarer zum 0 5 -

na b rUck e r Dom em, mit denen sich 
Hans T h ii m m I e r besrnaftigt hat und 
die Vogel offenbar ebenfaUs entgangen 
sind. Nur das Paradies ist, wie Hoobz 
meint, nam 1.232 entstandeni einer sei
ner SdtluBsteine gleicht exakt dem Vie
rungsschluBstein def Her for d e r 
MUnsterkirche, def sim auf 
1228/29 datieren la8t. 

Van erheblimer Bedeutung filr jeden, 
def sich mit der Baugesch.imte des Fritz
larer Domes besenaftigt, ist die Frage, 
welme Smaden im Jahre 12'}2 tatsadilim 
eingetreten sind, als Landgraf Konrad die 
Stadt einnahm. Nam den allgemein be
kannten QueUen wurde der Dom unter 
AnfUhrung des Rittecs Friedrim von 
Treffurt gepliindert und die von Fritz
larer BUrgem dort geborgene Habe ge
raubt. Hierauf bezieht sim ein AblaB
brief Papst Gregors XI. vom 6. Mai 12'}'}; 

er berimtet, daB die Stadt niederge
brannt worden sei, von der Kirme hin
gegen nur dampna gravia perpessa (sie 
habe smwere 5maden davongetragen). 
Erst in einem zweiten AblaBbrief, vom 
8. Juni 12J5, wird angegeben, die Kirme 
cendio deuastata indigeat reparari (vom 
Feuer verheert bedilrfe sie der Wieder
herstellung). DaB Beriente ilber Kata
strophen in der Rilcksmau und bei wam
sendem zeitlimen Abstand zu Obertrei
bungen neigen, ist bekannt; der oft ge
zogene 5chluB, die dampna gravia seien 
als Brandstiftung zu interpretieren, wel
mer der Dom ganz oder teUweise zum 
Opfer gefallen sei, ist in keiner Weise 
zwingend und trifft alIenfalls filr den 
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Westbau zu. Im Gegenteil, die ersten 
Berimte legen den 5mluB nahe, daB man 
led:iglim die Einrimtung demoliert habe, 
soweit sie nimt mitnehmenswert er
'mien. 

Der Widersprum der QueUen unter 
sim (denn es handelt sim um wider
sprilmlime und nimt urn zusatzlime In
fonnationen) laBt ein eindeutiges Ur
teU aus ihnen nImt w. Pralle gibt aller
dings an, daB Brandasme und ausge
kohlte Reliquienreste in spatromani
smen Armreliquiaren gefunden seien; 
doch bediirfte es Ilier erst einer Unter
sudmng, ob es sim nient um Folgen 
der Einasmerung von 1079 handelt. Wir 
mil9sen uns wohl - falls nImt weitere 
Quellen ersmlossen werden konnen -
darauf besmranken, aus dem kunstge
scnicntlicnen Tatbestand 5ch1ilsse w zie
hen. Dabei ist zu beach ten, daB das Pa
radies bereits Formen von 12'}0 und nicht 
solche von 12,50 zeigt (trotz B e i 5 S e I 5 

Gleimsetzung rolt der ElisabethkapeOe 
von 1253). Aum ist die entwiddungsge
schicntliche Stellung der spatromaniscnen 
Altstadtkirche von Ho f g e ism a r zu 
beriidc.sichtigen; sie entstand unler dem 
EinfluB der etwa 11,51 vollendeten Klo
sterkircne zu Lip P 0 I d 5 b erg und 
nahm im Langhaus Einfliisse aus dem 
Fritzlarer Langhaus auf, dom ohne ihren 
nom fast vollig romanischen Charak
ter einzubilBen, der eine Datierung in die 
Zeitum 1.200-12'}0 nahegelegt; daraus er
geben sich Riidc.schliisse auf die Fritz
larer Datienmg. 

Bedauerlic:herweise finden sich in den 
Texten von Vogel und Pralle einige un
klare oder ungliiddiche, z. T. aum direkt 
unzutreffende Formulierungen. So gleidt 
auf S. '}, wo die vorhandene Doppelturm
fassade aIs "Westwerk" bezeidmet ist -
das jst &ie natiirlich nun und nimmer, 
denn ein Westwerk ist eine vielgliedrige 
Baugruppe, die zumindest einen Miltel
r3um mil Emporen auf drei Seiten vor
aussetzt. Sonderbar sind die Vorstel
lungen vom stilistismen Ablauf: da 
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wird die Zeit urn 1.120 als .. altere rorna
nische Zeit" bezeichnet, das 2. Viertel 
des 12. Jahrhunderts "frtihromanisch", 
die Zeit gegen 15"24 "Hachgotik" ge
nannt. FUr den angelsachsischen Namen 
des Bonifatius saUte sich endlich die kor
rekte, von ihm selbst gewahlte Schreib
weise "WynfrethH durchsetzen (vgl. Ful
daer Geschichtsblatter 30, 1954). FUr die 
Minoritenkirche (5. 10) wird jetzt all
gernein eine Bauzeit des frtihen 1.4. Jahr
hunderts angenommen (Reclam, Dehio), 
nicht mehr der Baubeginn 1248. FUr die 
Orgel hat PraUe nur eine negative Wer
bung ("rUcksichtslose Selbstherrlichkeit 
des Baro&.H). ohne auf den kiinstleri
schen Wert dieses 1768 76 von 
Schlottmann und J. G. MUller 
erstellten Werkes, dern 1913 leider die 
FlUgel geraubt wurden, einzugehen (5. 
27). Wollt. Pealle das Lameln dee HI. 
Jungfrau (5. 29) und das der klugen 
Jungfrauen iiberhaupt (wie man aller
dings mandunal meinen kOnnte) tatsach
Hch als "dUnkelhaft, selbstgefalligH de
finieren 7 Oder ist bier nur ein Fremd
wort ("siiffisant") verwechselt warden? 
Auch einige andere Sildunterschriften 
(5. 36, 5 . .58) bedUrften der Oberarbei
tung. Zweifelhaft erscheint mir, ob die 
HI. Gertrud (5. 39) wirklich als die selige 
Gertrud, Magistra von Altenberg, Toch
ter der HI. Elisabeth zu identifizieren ist. 
Ich halte es fUr wahrscheinlicher, daB es 
sich um die hI. Gertrud von Nyfels han
delt, die liblicherweise mit dem Modell 
einer 5pitalkirche dargestellt wird. 

Die besondere Liebe und das Ver
standnis Pralles gilt offenbar dem Dom
schatz, oder, besser gesagt, dessen mittel
alterlichen 5tU<ken; denn der ebenfalls 
reiche und ansehnlidte Anteil des Barock 
ist hier nicht berUcksichtigl. Vorder- und 
RUckseite des Helnrichskreuzes konnen, 
wie Pralle mit Recht andeutet, durchaus 
zu verschiedener Zeit gearbeitet worden 
sein; das ist ein im frUhen und hohen 
Mittelalter gebrauch1icher Vorgang. 5ehr 
interessant ist Pralles Vermutung, es 

rnochte sich bei dem Karnm-Aufsatz des 
5cheibenreliquiars (5. ,,) um den Griff 
eines Kammes handeln, den Bonifatius 
selbst benutzt habe (es ware librigens 
audt an Wigbert zu denken). Pralle und 
Vogel sind der Meinung, daB ein Teil der 
Wigbert-Reliquien 780 in Fritzlar zuriick
geblieben sei; damit wiirde sich der lang
lebige GeJehrtenstreit urn den Verbleib 
der Reliquien dahingehend losen lassen, 
daB beide Kloster, Hersfeld und FritzJar, 
irn Besitz soldter Reliquien waren, Hers
feJd allerdings den weitaus groBeren Teil 
besaB. - 5. 63 benutzt Pralle den Aus
drud<. "Antemensium" fUr eine Altarvor~ 
satztafel; im alJgemeinen 5prachgebraudt 
hat sich HAntependium" eingebUrgert, 
dodt ist Pralles Bezeichnung die korrekte. 

BildauswahI, Photographie und Aus
leuchtung sind sehr zufried.enstellend ge
handhabt. K r e u d e r hat die Verwen
dung von scnarfem Licht unci 5chlag
scnatten, die flir die Darstellung von 
lilteren Kunstwerken so ungeeignet sind, 
weitestgehend vermieden und in seiner 
Arbeit KJarheit und Phantasie gepaart. 
Er erweist sicn gerade dadurch, daB er 
seine Arbeit dem Objekt unterordnet, als 
ein Photograph von Rang. Auch die Farb
aufnahrnen sind ausgezeichnet gelungen 
und stellen irn Drud<. zufrieden, nur in 
einigen Fallen ist ein gewisser Farbstich 
nicht zu verrneiden gewesen (5. 36). Bei 
der Bildanordnung liberrascht es etwas, 
die Krypta hinter dem Kircnenschatz und 
dem Dommuseum eingeordnet zu finden. 
Den Grund dafiir bildet wohl die Not
wendigkeit, die Farbbildgruppen in die 
Schwarz-weiB-Aufnahmen einzusdtieben, 
50 daB der Autor in der Wahl der An
ordnung gebunden war. 

Es Iiegt in der Natur einer Bespre
chung, daB die kritischen Anmerkungen 
einen groBeren Raurn einnehmen als 
eine blaSe Zustimmungi dies gilt urn sa 
rnehr, wenn in der Kritik verschiedene 
Thesen einander gegenUbel'gestellt wer~ 
den mlissen. DarUber sollte aber nicht 



ilbersehen werden, daB dieses neue Blaue 
Bum eine reprasentative VeroffentIi
mung von Rang ist, die in remt viele 
Btichersmranke Eingang finden und zum 
Besuch des Domes und des Domsmatzes 
in FritzIar anregen sollte. Beide gehoren 
zweifeIlos zu den Hohepunkten alterer 
Kunst in Hessen, und cs ist den BiId
und Textautoren gelungen, diese RoUe 
des Fritzlarer Stifles ebenso wie die 
5chonheit und Bedeutung der erhaltenen 
KunstdenkmaIer in vollem MaBe deut
lich zu mamen. 

Dieter GroBmann 

Namwort: 

Wahrend der Drucklegung dieses Ban
des ersmien die Festschrift zur '1250-
Jahrfeier: "Fritzlar im Mittelalter", mif 
einem Beitrag vcn Friedrich 0 s w aId: 
"Die baulidte Entwiddung des Frritzlarer 
Doms", 5. 5C}-68. Der darin mitgeteilte 
Ausgrabungsbefund smeint den zeitu
men Ansatz filr einen Neubaubeginn urn 
1100, wie ihn Hootz und Vogel anneh
men, zu bestatigen. Die Beobachtungen 
zum Westbau machen die emeute Ober
prilfung der Bausubstanz und zuma! der 
vermauerten Bogen bzw. BIendnischen 
im EmporengeschoB notwendig. Es trtifft 
nlmt zu, daB die AuBengliedenung des 
Nordturmes durchgehend gleidunaBig 
rei; sie fehlt am ErdgesmaB der Nord
seire, wo der Unterbau des Turmes ohne 
ostliche Begrenzung nahtlos in das nord
liche 5eitenschiff Ubergeht. Dies sprimt 
gegen Oswalds These, konnte aber auch 
zwingen, die Ansicht von Haotz zu mo
difiziieren. - Zum Domsmatz gibt Franz 
Josef He e r wertvolle Erganrungen 
und Berhhtigungen, so daB dieser Ab
schnitt in der vorliegenden Besprechung 
ktirzer gefaRt werden konnte ("Dom 
und Domschatz in Fritzlar .... , ...... Hessi
scher Gebirgsbote 75, '1974, Nr. 1, 5. 11 
bis 13). Dieter GroBmann 

Sulaha -
Obersuhl. 

Buchbespredllmgen 

U b ern 
Gesdlidlte 

5 u 1 a -
eines Dor-

fes an der innerdeutsdlen Grenze. 
Zusammengestellt van Georg 1 d e 
mit Bildern von Eridl 5 chi I h a bel. 
Herausgegeben vom Gemeindeuor
stand Obersuhl. 1971, Ln., 154 S. mit 
vielen Abb. 

Die vorliegende Gemeindechronik von 
Obersuhl wurde von Rektor i. R. Georg 
I d e auf der Grundlage von umfangrei
mem Quellenmaterial in mehrjahriger 
Arbeit zusammengestellt. Die Darstel
lung wird durch zahlreiche Bildbeilagen 
sinnvoll erganzt, die Realschullehrer 
Erich 5 chi I h a bel zur Verfiigung 
stellte. 

Das Heimatbum beginnt roit der 
5childerung der vorgeschichtlichen 5ied
lungsverhaltnisse in der Obcrsuhler Ge
gend und behandelt nam einern kur
zen Blick auf die von den Klostern Fulda 
und Hersfeld ausgehende Christianisie
rung des thUringisch-hessischen Grenz
raums die erste Namensnennung des 
Ortes 4n einer in Fulda ausgestellten 
Urkunde Ottos H. vom 20. Juni 977. 
Nach dem Aussterben der thtiringismen 
Ludowinger im Jahre 1247 trennte sich 
Hessen van Thilringen; Obersuhl mil 
der Burg WHdeck blieb jedoch zunarnst 
nom thilringism und gelangte erst Uber 
rue Markgrafen von Brandenburg und 
die Abte van Fulda am Beginn des 15. 
Jahrhunderts an die Landgrafen von 
Hessen. Zu bemerken ist hier, daB es sich 
nicht urn Albert, sondem um Markgraf 
Albrecht Ill. von Brandenburg handelt 
(= 5. 14). Mit Heinrich von Wildenau 
ist wohl Heinrich V. von WeiInau ge
meint, einer der bedeutendsten Fuldaer 
Abte des Mittelalters. 

Auch in der Neuzeit ist die Geschichte 
Obersuhls von der Nihe der thUringisch
hessismen Crenze beeinfluBt. Der Bear
beiter dieses Buches hat es verstanden, 
dem Leser an Hand zahlrei9-ter anschau
licher Belege deutli~ zu mamen, daB diese 

• 
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Grenze in der Vergangenheit keineswegs 
eine UnterbredlUng der Verbindungen 
mit dem thUringismen Raum bewirkte. 
Gerade zu den Nachbargemeinden Un
tersuhl und Berka waren die Be
ziehungen jahrhundertelang besonders 
eng und wurden el'st durm die Errim
tung der Zonengrenze nam dem 2. Welt
krieg gewaltsam unterbromen. Besonders 
zu Eis e n a ch bestanden rege kultu
relIe und wirtschaftliche Kontakte. 

Von groSem Wert sind die zahlreidten 
Einwohnerverzeichnisse, Protokollextrak
te, SteuerbabelIen, Dienstbeschreibungen 
und Geme1nderechnungen, die ein detail
liertes Bild von dem dorfHchen Leben im 
Lauf der Jahrhunderte vermitteln. Sie 
sind nicht nur peI'lsonenkundlich interes
sant, sondem enthalten auch Angaben, 
die fUr die Sozial- und Wirtsdlaftsge
sdUchte von Bedeutung sind. Hinzuwei
sen ist hier vor allem auf das Lager-, 
Srn&.- und Steuerbuch der Dorfsdtaft 
ObernsQul, Amts Rotenburg, von 1789, 
das samtlithe Bereiche darflichen Lebens 
regelte und einen Einblid<. in die Ver
waltung der Landgrafsdtaft He5:Sen-Ro
tenburg gibt. Von Interesse sind auch 
die FIur- und Grenzbeschreibungen, die 
Uber den Umfang der Dorfmark und die 
BoniHit des Bodens AufschIuS geben, 50-

wie die MUnz- und Preistabellen, die 
wjchtige Informa~ionen Uber die Lebens
haltungskosten in frUherer Zeit enthal
ten. Allerdings ware bei der Wiedergabe 
der MUnztabeIle von 1606-1622 etwas 
mehr Sorgfalt angebracht gewesen (= 
S. 36), z. B. 161311¥1'5 12 Albus statt 
korrekt 2 Rtlr. item 2 '/4 Rtlr. audt 2 '/2 
RI!r. 

Die Anschaulidtkeit der Darstellung 
wird durch die Besdueibung von Charak-= 
ter und Wesensart der Obersuhler Bau
em, die Smilderung der heimatlichen 
Landsmaft und Siedlung mit ihren Ha
fen in frlinkischer Bauweise, die Heraus
stellung der Eigentiimlidtkeiten von Sitte 
und Brauchtum und den Oberblick Uber 
die Tiitigkeit der Dorfhandwerker, z. B. 

der Damastweber und des Kleinbauern, 
des Pfladders, nom vertieft. 

Den tiefsten EinsmniH in der Ge
smichte Obersuhls bedeutet die Erridt
tung der Zonengrenze nach 194'5. Neben 
die friiher kaum beachteten Grenzsteine 
wurden Pfosten gesetzt und diese durch 
Stacheldraht verbunden. Die Verwandt
schaften, Freundschaften und Bekannt
schaften auf hessischer und thUringischer 
Seite wurden gewaltsam unterbrodten; 
die Verkehrsverbindungen der zumeist 
nach Thiiringen orientierten Gerneinde 
waren blockiert. Ein weiterer nicht aus
zugleichender VerIust traf die Landwirt
schaft mlt der EinbuSe von 280 Morgen 
AckerIandes auf thUringismer 5eite. Die 
Dorfbewohner sahen sich mit einemmal 
dem Zwang ausgesetzt, sich in den val
Lig veranderten Verhiiltnissen zuremtzu
finden. Hinzu kam ein Strom von Hei
matvertriebenen, die in der Gemeinde 
untergebradtt weroen muSten. En Neu
beginn war erforderlith, der - wie !ie 
vorliegende Ortsmronik ausweist - ge
meistert wurde. 

AbsrnlieSend soU nom auf die Text
beilagen in Obersuhler Mundart hinge
wiesen werden, die dem Leser einen Ein
drutk von der - vor allem frUher - ge
briiuthlithen dorflichen Mundart ver
smaffen und aurn fUr den Spredt- und 
Dialektfonsmer ven Interesse se in durf
ten. 

PosHiv hervorzuheben ist audt die Zu
sammenstellung der Hie Obersuhl wich
tigen Ereignisse in einer Tabelle am 
Sdtlu&, die das sdtnelle Auffinden be
stimmter Begebenheiten ermoglicht und 
damit zu einer widttigen Informations
queUe wird. 

Zusammenfassend laBt sim sagenl daB 
die vorliegende Gemeindeduonik eine 
wertvolle Bereicherung fUr die Heimat
geschidtte darstellt und besonders durch 
die Sdtilderungder innerdeutschen Grenz
situation aktuelle Bedeutung gewinnt. 

Stefan Hartmann 



Hennann 5 tot z: Friedrich-Wil
helms-Nordbahn. Selbstuerlag der 
Deutschen Eisenbahn-Reklame, Kas
sel. 31 S. 1973 

Die Zentraldirektion der Deutschen 
£isenbahn-Reklame hat unter dem Titel 
"Friedrich-Wilhelms-Nordbahn" eine um
fassende Dokumentation der Verkehrs
ersdilieBung Nordhessens vor 125 Jahren 
herausgegeben. Unter der Federfiihrung 
van Hermann 5totz wird hier ein wert
vaIles verkehrspolitismes Quellenmate
rial aus Urkunden und Bildem zusam
mengestellt. Im Mittelpunkt steht der am. 
20. 1.2. 1.841. zwischen Kurhessen, Preus
sen IUnd ThUringen 'abgeschlo5sene6taats
vertrag. Alte Fahrplline und AuszUge aus 
der uEisenbahn-ZeitungU beleben diese 
kulturhistorische Arbeit. Ein Riickblick 
auf die alten 5traBen Hessens und die 
ersten hessismenPostverbindungen kenn
zeimnet die Bedeutung der ersten Eisen
bahn fUr Nordhessen. Emil GroBel 

H ermann 5 tot z: Van der griifli
chen Munzstiitte zur Volksbank Ba
benhausen. Selbstverlag der Volks
bank Babenhausen, 1972. 73 5. 

Die Volksbank Babenhausen gab 1972 
anUiBlich ihres 1.oojlihrigen Bestehens ei
ne umfangreime Festschrift heraus, deren 
geschichtliche Beitrlige Hermann 5totz 
smrieb. AIs Vorzug der historismen Be
trachtungen muE man die beigefUgten 
Reproduktionen des smwer zuganglimen 
Quellenmaterials bezeidmen. Hierdurm 
erhalten die Interpretationen der Papst
urkunde von 1.262, der Stadtremtsurkun
de aus dem Jahr 1295, des 1.;1.0 verlie
henen 5tadtwappens und anderer Doku
mente eine hohe Aussagekraft. FUr den 
Nordhessen gewinnt die mit vorzUgli
chen Bildem ausgestattete Smrift beson
deres Interesse, weil die Gesdtimte Ba
benhausens unter den Landgrafen von 
Hessen Kassel ausfiihrlich dargestellt 
wird. Amh der Numismatiker wird gem 

Buchbesprechunge~ 

zu dieser Arbeit greifen, die am 1.; Seiten 
die Pragungen der Miinzstlitte Baben
hausen und damit die Mlinzen der Graf
schaft Hanau-Lichtenberg mit vielen Ab
bildungen erortert. Emil GroBel 

Hans 5 t rub e : Geschichte des Spar
kassenwesens und der Sparkassen in 
Kurhessen 1819 bis 1866, Deutscher 
Sparkassenverlag, Stuttgart 1973 

Der hessisme Kurstaat wird von der 
Verfassungs- und Verwaltungsgeschidt
te gemeinhin in seiner Bedeutung und 
inneren Entwicklung unterschatzt. Zu Un
recht gilt er als riicksdtrittlich. 

Aufgrund der Erfahrungen bei der Ge
bietsreform in Hessen kann heute als 
gesicherte Erkenntnis gelten, daB z. B. 
das kurhessische Organisationsedikt von 
1.821. eine hohe Leistung deutsmer Ver
waltungskunst war und in eine Reihe mit 
den Reformen eines Hardenberg in Preus
sen oder eines Montgelas in Bayern ge
steIlt werden muG. 

Eine Forsmungsliid<e schlieBt die kur
hessische 5parkassengeschichte des Di
rektors der Stadtsparkasse Kassel, Hans 
5 t rub e. 5ein Werk enthlilt neben 
der gedrangten DarsteIlung von 40 ein
zelnen 5parkassen ein beachtliches StUck 
der Sozial-, Wirtsmafts- und Verwal
tungsgeschichte Kurhessens. 

Von Anfang an stellte sich der kurhes
sische 5taat in § 88 Ziff. 4 des Organi
sationsedikts die Forderung der 5par
kassen als Aufgabe. Die sdtwierigen wirt
schaftlimen VerhaItnisse der nadmapole
onismen Jahre 'Iassen es aus <lem Ge
sichtspunkt der Armenpflege geboten 
erscheinen, dem privaten Kreditwucher 
entgegenzuwirken, die Kraft zur Risiko
vorsorge in der Bevolkerung zu wecken 
und 5icherheit und Kapilalbildung fUr 
kleine Ersparnisbetrlige zu ermoglichen. 

Nam der ersten SparkassengrUndung 
1.81.9 in Hanau erganzen sich die lnitiati
ven von Regierung und kommunaler 
Selbstverwaltung. Die Kasseler, Ober-
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polizeidirektor von M a n g e r und BUr
germeister Carl S c h 0 m bur g, ste
hen ruer an erster Stelle. In rasmer Fol
ge werden ab 1824 Sparkassen in F u 1 d a 
Hersfeld, Schmalkalden und 
der Grafsmaft S c h a u m bur g ge
grlindet. 

In der Folgezeit gewinnen zwei Er
kenntnisse an Bedeutung: einmal die 
Notwendigkeit einer zentralen Kapital
sammelstelle, die 1832 zur Griindung der 
Landeskreditkasse fiihrt, zum anderen 
die Anbindung der Sparkassen an die 
kommunale Selbstverwaltung, die mit 
der Gemeindeordnung von 1834 die kom
munale Selbstverwaltung und Gewahr
tragerschaft nominiert. Ahnliches ge
smieht in PreuSen erst mil dem Spar
kassenreglement von 1838. Die 5taats
aufshht besdulinkt sicn nur auf die Ge
nehmigung der Satzungen und auf die 
Prlifung der Rechnungen. 

Aucn die AufgabenstelIung wandelt 
shh. Urspriinglich waren es reine Erspar
niskassen, die Sicherheit und Verzin
sung boten. Denn der unbemittelte Ein
wohner konnte seine geringen Erspar
nisse nur ausgeben oder im Strumpf 
sammeln. Dabei bereitete den ersten 
Sparkassen das Ausleihen dieser Gelder 
gegen eine entspremende Verzinsung 
nicht geringe Schwierigkeiten, die erst 
durch die verzinsliche Hergabe an die 
Landeskreditkasse gelBst wurden. 

Strube weist nam, daB durch dieses be
queme System einzelne Institute erst 1861 
zu eigenen Hypothekengewahrungen ge
langten. Ab 1837 kam der Gedanke auf, 
die Kreditgewahrung an den Bedfirftigen 
,.zu maBigem Zins gegen angemessene 
Simerheit" als etwas neben dem Sparen 
Notwendiges zu erkennen. Die hierbei 
angewandte Remtsform des Handschein
DarIehens, eine Vorform des Personal
kredits, kennzeimnet eine eigenstandige 
kurhessisme Entwicklung mit stark 50-

dal betontem Charakter, die sich insoweit 
deutlim von PreuBen untersmied, wo das 
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Hypothekengesmlift zugunsten der wohl
habenden Schichten im Vordergrund 
stand. Die preuBisme Annexion machte 
ruer leider ein Ende. 

Die Entwiddung der einzelnen Ge
smaftszweige, der Hypotheken, der Ein
lagenpolitik, der Wertpapieranlagen und 
nimt zuietzt des Sparkassenbumes smil
dert Strube detailliert und lebendig. Er 
mamt aus der Historie deutlicn, was die 
Sparkassen noch heute von den Ge
smaftsbanken unterscheiden soll: sozia
ler Auftrag und Gesmaftspolitik, die 
durch die gewahlten Organe der BUrger
schaft festgelegt und kontrolliert wird, 
sowie die FBrderung des einheimischen 
mittelsHindischen Gewerbes. 

Strubes Werk ist grundlegend fUr sei
nen Bereim. Es ist fast selbstverstand
liro zu sagen, daB dieses Bum mit gro
Ber fachlimer Qualifikation und Prazi-

• sion geschrieben ist. Das Thema ist nur 
smeinbar sprBde. Es ist dem Verfasser 
gelungen, bei allem Eingehen auf Einzel
heiten die groBen Linien der komplexen 
Problematik aufzuzeigen. Hier hat ein 
Verwaltungsfachmann, ein Wirtscnafts
experte und ein engagierter Hesse ge
sprochen. Wir hoffen, daB er im bald 
beginnenden Ruhestand seine Feder ffir 
weitere Arbeiten an der Geschithte Kur
hessens Ispitzen mBge. 

Gerhard KUhne 
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