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Dieter Hennig (Hg.) und Hartmut Broszinski (Be.rb.) 
Die Handschriften def Murhardschen Bibliothek def Stadt Kassel uDd Landes
bibliothek. Band 3, 1: ManU5cripta medica. 138 Seiten. Wiesbaden: Otto Harrasso
witz 1976. Brosch. 64,00 DM. 

Handschriften sind Hauptquellen historischer Forschung, Das betrifft nicht allein 
die Handschriften aus def Zeit var def Einftihrung des Buchdrucks, sondern viel
fach auch spatere Textzeugen. Wesentliche Voraussetzung ist dabei fOr die systema
tische Arbeit mit den erhaltenen Oberlieferungen defen Erfassung in Handschriften
kataiogen. Bleibt doch die Forschung, wo diese Grundlage fehIt, selbst heute oach 
weitgehend auf Zufallsentdeckungen angewiesen wie an den Anntngen wissen
schaftlicher ErschlieJ1ung handschriftlicher Quellen. Nicht selten wurden wegwei
sende Untersuchungen erst nach dem Erscheinen eines Katalags mOglich. Ebensa 
setzt nattirlich die zuverlassige Katalagisierung wiederum fundierte Farschung 
schon voraus. 

In jUngster Zeit hat zweifellos die gezielte Erforschung der mittelalterlichen Fach
literatur entscheidend zur Entstehung neuer Handschriftenkataloge beigetragen. So 
verfUgte Broszinski, der - jetzt Leiter der Bereichsbibliothek Murhardsche und 
Landesbibliothek sowie der Handschriftenabteilung - seit den sechziger lahren 
wichtige Arbeiten insbesondere zu medizinischen und pharmazeutischen Oberliefe
rungen dieser Literatur veroffentlicht, Uber weit mehr als nur die unerlaBlichen Var
aussetzungen fUr die Bearbeitung der Kasseler Manuscripta medica, deren Katalog 
vor allem schon dringend gefordert schien, weil sie von der Wissenschaft kaum be
achtet worden waren. AuBer einigem in Sudhoffs Archiv, bat die Literatur lediglich 
ein paar Hinweise (selbst das Initienverzeichnis von Thorndike-Kibre nannte nur 
eine einzige Handschrift, und die zudem nach unvollstandig und mit falscher Le
sung). Das bedeutete, daJ3 die vom Bearbeiter zu bewaltigende Aufgabe hier weit 
tiber die des Inventarisierens hinausfUhrte. Die Schatze der Bibliothek muBten meist 
Uberhaupt erst als solche erkannt werden, ehe sie sich heben und einordnen lieGen. 
Inhaltlich wie nach Zeit, Herkunft und Sprache von tiberaus breiter Vielfalt, umfas
sen die jetzt durch Broszinskis Katalog zuganglich gemachten Bestande alle Bereiche 
insbesondere der mittelalterlichen Medizin einschlieBlich ihrer Grenzbereiche, die 
Rezeptliteratur, die (auch in lehrhaften gereimten Fassungen behandelte) Diatetik, 
die Diagnostik und die Chirurgie ebenso wie die magische Suggestivtherapie, die 
Astrolagie ader die Alchemie. Vertreten ist zudem die Veterinarmedizin, und in ei
ner Reihe van Samrnelhandschriften begegnen aul1erdem, fUr Handschriften dieses 
Typus durchaus nicht ungewOhnlich, geistliche und philosaphische Schriften, Ur
kunden, Spottverse, Beschreibungen technischer Verfahren, kosrnetische Rezepte 
sowie andere Gebrauchstexte. Neben den lateinischen Oberlieferungen nehrnen die 
(oft niederdeutsch aufgezeichneten) deutschen den breitesten Raum ein. Hinzu 
kornmen in einer Reihe von Handschriften des weiteren landessprachige niederlan
dische, franzosische, italienische und englische Textzeugen. Zwar stamrnt die eher 
kleinere Halfte der Manuscripta medica aus dern Mittelalter, doch wurden auch 
nicht wenige Oberlieferungen des 16., 17., ja des 18. lahrhunderts noch weitgehend 
von der alten Medizin gepragt. Die Handschriften gehen indes keineswegs nur die 
Medizin- und Pharrnaziegeschichte an, sie sind ohne Frage vielfach gerade fUr die 
hessische Geschichte und Landeskunde sehr interessant. 

Zu den Kostbarkeiten aus dern Mittelalter tiihlen Handschriften wie das vermut
lich in Polen urn 1200 geschriebene Gerhard-von-Crernona-Manuskript (Ms. 4° 20), 
der Liber canonis primus von Avicenna (Ms. 2° 3). Texte van Hippakrates und Ga
len, Johannitius, Abulcasirn, Isaak ludaeus, Arnald van Villanova. Ps.-Albertus 
magnus, Thomas von Cantimpre, die Physiognomik des Secretum secretorum, eine 
Gynakologie der Trotula (De passionibus mulierum), das Antidotarium Nicolai, die 
Vlaamsche Leringe van orinen, nicht zuletzt gewiB auch die fUr die Erforschung der 
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landessprachlichen Fachliteratur so wertvollen Sammelhandschriften, Ms. 4° 8 etwa 
mit einem der altesten erhaltenen Fragmente des berUhmten Arzneibuchs Ortolfs 
von Bayerland oder Ms. 4° 10, dessen (wie fast alle medizinischen Handschriften 
der Murhardschen Bibliothek vOllig unbekannt gewesenes) "Kasseler Arzneibuch" 
inzwischen bereits Gegenstand weiterfUhrender Untersuchungen wurde. 1 Eine cha
rakteristische heilkundliche Kompilation der Zeit des Obergangs zur Neuzeit Uber
liefert Ms. 8° 6. 

Aber durchaus nicht weniger wichtig sind die Materialien der spateren Hand
schriften. So enthalt Ms. 4° 6 eine Vorlesungsnachschrift des Marburger Professors 
Daniel Nebel (1664-1733), Ms. 8° 12 die 1815- ca. 1830 angelegte Rezeptsamm
lung des Apothekers Haubold aus Allendorf an der Werra, Ms. 2° lOa ein Defek
tierbuch der Jonas Hauboldschen Schwan-Apotheke in Allendorf, Ms. 2° lOb aus 
der gleichen Apotheke ein Einkaufsbuch. Mit medizinischen, Haus- und KUchenre
zepten verbindet Ms. 8° 4 prognostische Zahlenspiele in einer Sammlung fOr den 
vierzehnjahrigen Freiherrn 10hann Caspar von DOrnberg (1689-1734), der spater, 
neben anderen Amtern, das eines Regierungsprasidenten in Kassel bekleidete und 
gegen Ende seines Lebens mil einem Teil des hessischen Hofstaates dem zum schwe
dischen KOnig gewahlten Landgrafen Friedrich I. nach Stockholm folgte. FUr die 
Landes- wie die Medizingeschichte gleichermaBen noch von hohem Wert sind dann 
aber wohl vor allem die wahrscheinlich aus den beschlagnahmten Papieren des 1605 
in Marburg als Hexer verbrannten 10hannes KOhler stammenden Heilsegen und 
Zauber magischer Suggestivtherapie (Ms. 4° 23), in denen wir ein ergreifendes 
Zeugnis dafUr vor uns haben dUrften, daB selbst Praktiken, die wahrend des ganzen 
Mittelalters zumindest geduldet worden waren, spater zum Verhangnis werden 
konnten. Insbesondere ist die Bedeutung des in den Handschriften bewahrten Na
men materials, was die hessische Geschichtsforschung angeht, kaum zu hoch zu ver
anschlagen. Rezeptautoren und -adressaten sind oft Mitglieder der HofgeselJschaft 
in Kassel, ein Aspekt des Alltags, der bisher so gut wie unbeachtet blieb. Auf die 
Landesgeschichte und Landeskunde, die der Bearbeiter des Katalogs schon in seiner 
sehr lesenswerten Einleitung ausfUhrlich im Rahmen der Geschichte der Manuscrip
ta medica anspricht, nehmen die Handschriftenbeschreibungen auch immer wieder 
Bezug. Aber nicht allein hierin erweisen sie sich als mustergUltig. 

Bereits die kodikologischen Detailangaben Ubertreffen keineswegs nur die aiterer 
Kataloge bei weitem in ihrer Prazision. Das gleiche gilt fUr die Identifizierung der 
Texte. Und es folgen Uberall, wo es geboten war (das heillt fUr die Mehrzahl der 
Handschriften), ausfilhrliche, exakt redigierte Blatt-filr-Blatt-Beschreibungen, in 
denen selbst die Textanfange kleinster Rezepte oder Kurztraktate nicht fehlen. Bei
gefUgt sind auch gleich die Hinweise auf die Sekundarliteratur, vorliegende Textedi
tionen und Buchungen bei Thorndike-Kibre2 und Walther3, soweit diese Parallelen 
vermerken. Allein schon die Literaturverzeichnisse des vorliegenden Katalogs, de
ren Titel oft von sehr entiegenen Stellen zusammengetragen werden muBte, steUen 
eine wahrhaft imponierende Leistung dar. Oberdies kommen die Initienverzeich-

1. Hartmul Broszinski, Zwei Rezeple mil dem Namen Konig Karls, Medizinische Monatsschrift 29 (I CJ75). 
S. 397 401 
Karin Hafner, Studien zu den minelniederdeulschen ZwOlfmonatsregeln, Panensen/ Hannover: Horst 
Wellm Verlag 1975 (WUrzburger medizinhistorische Forschungen, Bd. 3) 
Gerd Bof3hammer, Technologische und Farbrezepte des Kasseler Codex medicus 4° 10. Pattensenl 
Hannover: Horst Wellm Verlag 1977 (W{lrzburger medizinhistorische Forschungen, Bd. 10) 

2. Lynn Thorndike und Pearl Kibre. A Catalogue of Incipils of Mediaeval Scientific Writings in Latin, rev. 
and aug. ed., London 1963 (The Mediaeval Academy of America, Publication No. 29) 

3. Hans Waiter. lnitia carminum ac versuum medii aevi posterioris Latinorum. Gottingen 1959 (Carmina 
medii aevi posterioris Latina I) 
ders. Proverbia sententiaeque Latinitatis medii aevi. GOtlingen 1963-1967 (Carmina medii aevi poste
rioris Latina, 2) 
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nisse der wissenschafllichen Benutzung in auBergewOhnlicher Weise entgegen. So 
erfaBt Broszinski, von anderen vergleichbaren Kata]ogen abweichend, die Rezepte 
erstmals nach ihrem Initium und ihrer Indikation bzw. sonstigen zur Charakterisie
rung geeignelen SlichwOrtern und in einem eigenen Initienverzeichnis (den Stich
wOrtern "Alchemie", "Apostema" ... bis "Zunge" jeweils die Initien der ent
sprechenden Rezepte zuordnend), was das Auffinden einzelner Rezepte ganz we
sentlich erleichtert, wenn nicht Uberhaupt erst ermOglicht. 4 Mit viel Sorgfalt ist auch 
das Register ausgearbeitel, das die erschlossenen Materialien in jeder Hinsicht Uber
schaubar macht und sich als ausgezeichnete Orientierungshilfe erweist. 

Man muB die Murhardsche Bibliothek und Landesbibliothek und den Ersteller 
des Bandes aufrichlig begiUckwUnschen. Der Katalog der Manuscripta medica ist 
das Werk eines hervorragenden Kenners medizinisch-pharmazeutischer Fachlitera
tur und unermUdlichen Arbeiters. Wie wir aus dem Vorwort von Dieter Hennig er
fahren, ist auch der Bearbeiter des inzwischen ebenfalls Uingsl in Angriff genom me
nen Katalogs der Kasseler Manuscripta chemica wieder Hartmut Broszinski. 

Wolf gang Hirth 

Jankuhn, Herberl u. Reinhard Wenskus (Hg.): 
Geschichtswissenschaft und Archaologie. Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirt
schafts- und Kirchengeschichte. Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag 1979. (= Vor
trage und Forschungen. Hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis fUr mittelalterliche Gc
schichle. Bd. Xli). (658 5., 79 Zeichnungen, 2 Fallplane in Karlenlasche, 25 Abb., 
17 x 24 cm, 152,00 OM) 

Im 22. Band der Reihe "Vortrage und Forschungen" werden die Ergebnisse 
zweier Tagungen vorgelegt, die der Konstanzer Arbeitskreis fUr mittelalterliche Gc
schichte im Herbst 1974 und im FrUhjahr 1975 auf der Reichenau unter dem Thema 
"Gemeinsame ForschungsprobJeme der Archaologie und der Geschichtswissen
schaft in archaologischer Sicht" veranstaltete. "Bestimmend war der Wunsch, die 
MOglichkeiten kennenzulernen, die die Archaologie mit ihren Methoden und auf
grund ihres Quellenmaterials dem Historiker fUr die Erhellung gemeinsarn interes
sierender Probleme bietet ... " (Jankuhn, Das Programm der Tagungen, S. 9). Da
her Iiegt der Schwerpunkt der in diesem Band publizierten Beitrage auf der arch:lo
logischen Erforschung von Zeitraumen, die auch dem Geschichtswissenschaftler zu
ganglich sind. Es wird Uber Mittelaiterarch:loiogie berichtet. Die eigentliche Schnitt
stelle zwischen Archaologie und Geschichtswissenschaft, die wechselseitige Inter
pretation der Befunde, die die andere Wissenschaft liefert, tritt in dieser Publikation 
zugunsten der Darstellung arch:lologischer Methoden und Ergebnisse etwas zurUck. 
Angeschnitten ist diese Problematik u. a. in den Beitr:lgen von Janssen und Ellmers 
(vgt. unten), ausfUhrlicher geht Reinhard Wenskus in seiner SchluBbetrachtung auf 
das Verh:lltnis von Geschichtswissenschaft und Arch:lologie ein. 

Die 16 Beitr:lge dieses Bandes sind unter sechs iibergeordneten Themenstellungen 
zu Kapiteln zusammengefaBt: 
Kap. I: Siedlungskunde 
Kap. 11: Wirlschaflsgeschichle 
Kap. Ill: Geschichle des Verkehrs 
Kap. IV: Burg und Kirche (lnstitutionen) 
Kap. V: frUhgeschichtliche BevOlkerungsstruktur 
Kap. VI: SchluBbelrachlung 

(5 Beilrage) 
(5 Beitrage) 
(2 Beitrage) 
(2 Beilrage) 
(I Beitrag) 
(I Beilrag) 

4. bei der Suche nach Parallelilberlieferunaen zu ganz bestimmten Texten z. B., wenn das Schicksal ... on 
Rezepten oder Rezept&ruppen zu verfolgen ist. Anders ab etwa die Werke der Dichtkunst wurden medi
zinische und pharmazeulische Schriflen oft nicht ab fesle Einheiten empfunden. Texte konnten sich aus 
ihnen ... erselbstandigen, urn clann in immer neuen Kombinationen in den unterschiedlichsten Oberliefe
rungszusammenhangen zu erschdnen. 
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Ein Beitrag von W. Winkelmann zu dem umstrittenen Problem der archaologi· 
schen Erkennung ethnischer Einheiten, der ebenfalls in diesem Band erscheinen 
sollte (vg!. S. 12), fehlt. 

Die archaologischen Beitrage ftihren - mit unterschiedlicher Ausfohrlichkeit -
an den aktuellen Stand der Forschung heran, die meisten sind mit ausftihrlichen Li
teraturhinweisen versehen, die dem Leser den Weg zu weiteren Studien 6ffnen. lm 
Rahmen dieser Rezension kann nur auf wenige Beitrage etwas naher eingegangen 
werden. 

Das Zentrum des siedlungskundlichen Kapitels ist (nicht nur in der Anordnung 
der Beitrage) Waiter Janssens Arbeit Ober .. Methoden und Probleme archaologi
scher Siedlungsforschung" (S. 101-191). Das Spektrum dieses durchaus den Cha
rakter eines Handbuchartikels aufweisenden Beitrags reicht von den "klassischen" 
archaologischen Begriffen, wie z. B. Stratigraphie, Typologie, Grabungsarten bis 
hin zu modernen naturwissenschaftlichen Methoden (z. B. CI4·Datierung, magne
tische MeI3methoden, Thermolumineszenz-Verfahren), damit gibt Janssen einen 
ziemlich vollstandigen Oberblick Ober die heute von der archa.ologischen WOSturlgS
forschung angewendeten Methoden. Ausftihrliche Literaturhinweise erschlieJ1en 
den Zugang zu detaillierten lnformationen. Beachtenswert sind auch die kritischen 
Hinweise, in denen lanssen an einigen Stellen auf Fehlermoglichkeiten und Grenzen 
der jeweiligen Methoden aufmerksam macht. SoIche Hinweise sind wichtig, gerade 
(aber nicht nur) bei fachfremden Methoden fOhrt die kritiklose Anwendung oft zu 
Fehlern, die sich manchmal nur schwer ausmerzen lassen. Die Kritik am Einsatz der 
elektronischen Datenverarbeitung (S. 169 ff.) nmt allerdings zu einseitig zuungun
sten dieses Hilfsmittels aus. Die von lanssen dagegen angefOhrten Beispieie und Ar
gumente zeigen lediglich, daB der Computereinsatz bzw. der Einsatz mathematisch
statistischer Hilfsmittel in der Archaologie bisher oft noch fehlerhaft gehandhabt 
wurde, sie zeigen nicht, daB die Anwendung soIcher Methoden falsch oder auch nur 
OberflOssig ist. 

Helmut lager greift den historisch-geographischen Aspekt der Wiistungsfor
schung auf (S. 193-240), wobei auch auslandische Forschungen sHirker bertick
sichtigt werden. Herbert lankuhn gibt eine allgemeine Skizze der Forschungsgegen
stande und Fragestellungen der Siedlungsarchaologie (S. 19-43), in einem weiteren 
Beitrag greift er ein spezielles Teilproblem der siedlungskundlichen Forschung, die 
Frage nach den Vor- und Friihformen der Stadt, auf (S. 241-268). Werner Haar
nagel zeigt am Beispiei des eisenzeitlichen Dorfs "Feddersen Wierde", wie in der ar
chaologischen Praxis eines groI3eren Grabungsprojekts siedlungskundliche Befunde 
erhoben, ausgewertet und interpretiert werden (S. 45-99), wenn auch bei diesem 
Beitrag der Bezug zur Mittelalterarcha.ologie nicht unmittelbar gegeben ist. 

Der Schwerpunkt des wirtschaftsgeschichtlichen Kapiteis liegt auf dem Thema 
Landwirtschaft, der wichtigsten Wirtschaftsform des Mittelalters. Ulrich Willerding 
berichtet Uber "Botanische Beitrage zur Kenntnis von Vegetation und Ackerbau" 
(S. 271-353). Die Kenntnis der Vegetation in verschiedenen geschichtlichen Epo
chen erlaubt u. a. Schlosse auf das Klima dieser Epochen, eines der wichtigsten 
Faktoren agrarischer P.roduktion. Die Analyse botanisch auswertbarer Pflanzenre
ste liefert Aussagen ober die angebauten Pflanzenarten und damit Ober die Ernah
rungsgewohnheiten der damaligen Menschen. Michael Miiller-Wille gibt einen 
Uberblick dariiber, wie sich die agrarischen Produktionsweisen in den Flur- und 
Siedlungsformen niedergeschlagen haben (S. 355-372). Die Erforschung der " ... 
planmaI3igen Versorgung bestimmter Lebensraume (bzw. Kulturareale) nilt Roh
stoffen ... " durch " ... einheitIich orientierte, von Fachkraften geleitete und von 
speziell geschulten Mitarbeitern ausgefohrte Tatigkeit[en] ... " (S. 374) ist das An
liegen der lndustriearchaologie, Ober die Richard Pittioni berichtet (S. 373-391). 
Radomir Pleiner untersucht die "Technik des Schmiedehandwerks im 13. lahrhun
dert ... " mit metallographischen Methoden (S. 393-410), Peter Berghaus macht 
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die .. frUhmiuelalterliche Numismatik als QueUe der Wirtschaftsgeschichte" nutz
bar (S. 411-429). 

Die Geschichte des Verkehrs wird in zwei Beitr:lgen behandelt. Dietrich Denecke 
steUt dar, wie mil historisch-geographischen und archaologischen Methoden das 
Netz mittelalterlicher Landverkehrswege genauer erforscht weeden kann 
(S. 433 483), wahrend Detlef Ellmers den Schiffsverkehr untersuchl 
(S. 485-515). Ellrner's sehr sySlemalisch aufgebauler Beilrag iSl gerade fOr "Bin
neolander" sehr interessant, zeigt er doch, daB der traditioneUe Forschungsgegen
stand der Schiffsarchaologie - die groBeo Seeschiffe - inzwischen nicht mehe al
leiniger Mittelpunkt des Forschungsinteresses ist. Mittlerweile wird auch den Fragen 
der frUhen Binnenschiffahrt bis hin zum Nahverkehr mil kleinen uDd kleinsten 
Wasserfahrzeugen grOBere Bedeutung zugemessen. 

Je ein Beitrag ist den Institutionen Burg und Kirche gewidmet. Vladimir Milojcic 
faOt die Ergebnisse der Untersuchungen am Runden Berg, einer bis ins frUhe Mittel· 
alter besiedelt gewesenen Befestigungsanlage nahe des Stadtchens Urach am Nord· 
rand der schwabischen A1b, zusammen (S. 519-545). GUnlher Fehring berichlel 
Uber das "Missions· und Kirchenwesen in archaologischer Sicht" (S. 547-591). 

Ein Versuch, soziologische Aussagen aufgrund archaologischer Quellen zu ma· 
chen, ist die Arbeit von Heiko Steuer (S. 595-633). Damit wird ein bis jetzt noch 
wenig bearbeitetes Neuland betreten, die notwendigen Begriffe, Theoriensysteme 
und deren Axiome mUssen erst noch entwickelt werden, urn Kriterien fUr die Beur· 
teilung der archaologischen Quellen zu fmden. Steuers Beitrag hierzu ist beach tens
wert, wenn auch im Einzelnen nicht ganz fehlerfrei (z. B. sind die in Abb. 4, S. 606 
dargestellten Kurven keine Normalverteilungen (S. 607), in diesem Zusammenhang 
iSl auch der Begriff "Wahrschein1ichkeilSvertei1ung" (S. 6(J7) nichl korrekl). 

Eine Gesamtdarstellung der Mittelalterarchaologie als mittlerweile selbsUindiger 
Wissenschaftszweig fehIt bisher noch, und auch der hier besprochene Band der 
"Vortrage und Forschungen" kann diese LUcke nicht schliellen. Das anvisierte Ziel. 
"an Themen der Mittelalterarchao)ogie paradigmatisch die MOglichkeiten (aufzu· 
zeigen), mit denen der Historiker in der Zukunft bei der Verfolgung seiner Arbeiten 
von Seilen der Archaologen wird rechnen kOnnen" (Klappentext), ist jedoch er· 
reicht worden, mehr noch: mit seiner FUlIe von Informationen und Aspekten ist die· 
ses Buch nicht nur fUr Historiker, sondern fUr jeden ernsthaft am Mittelalter Inter· 
essierten ein wichtiges Hilfsmittel, auf dessen Nutzung er nicht verzichten sollte. Die 
Gruppierung der Beitrage unter Ubergeordneten Themen und die meist gute Gliede· 
rung der einzelnen Artikel, die drucktechnisch deutlich hervorgehoben ist, erleich· 
tern den Zugang zu speziellen Informationen, der sonst bei Werken dieser Art, die 
kein Sachwortverzeichnis besitzen, nicht ganz einfach ist. 

Gerhard Sau/er 

Gerhard Taddey (Hg.): Lexikon der deulSchen Geschichle, XII + 1352 S., 
Leinen, Slungart 1977, KrOner 98,- DM (Sonderausgabe 1979, Efalin 49,- DM) 

Lexikon der deutschen Geschichte - auf 1352 Seiten werden "Personen, Ereig
nisse, Institutionen" beleuchtet, Jahrhunderte des Handelns und Erleidens unler 
rund 6<XX) StichwOrtern aufgegriffen; politische, geistige, wirtschaftliche, kulturelle 
und soziale Entwicklungen finden sich von "Aachen" bis "ZwOlf Artikel" Uber
sichllich erraOt. 

"Geschichte in Gestalten" - der denkerische Ansatz ist nicht unumstritten (Wer 
"macht", "erlebe' die Geschichte?) -, aber eine legitime MOglichkeit, den "un
autbOrlichen Ablauf von Vorgangen in Raum und Zeit" zu strukturieren. Ereig
nisse sind an PersOnlichkeiten gebunden: Burschenschaften, Kongresse. Parteien, 
Vereine, FUrstenbUnde usf. usf. - von Personen ins Leben gerufen, von anderen 
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beendet, Aktion und Reaktion zurUckgefUhrt auf menschlichen Geist, auf Tatkraft 
und Versagen, auf gegens:ttzliches Wollen nach Bewahren und Ver!indern - der 
Mensch steht im Mittelpunkt, er allein ist der spiritus rector historiae mundi. 

Ein an Fakten tiberreiches Lexikon? Eher ein Lehrbuch vom Menschen in einer 
wissenschaftlich erfallbaren Zeit. Das Vorwort gibt sich bescheiden: Das Lexikon ist 
"erstes Auskunftsmittel Uber wichtige Begebenheiten der deutschen Geschichte" , es 
ist gedacht fUr "den Benutzer ... , der nicht tiber den unmittelbaren Zugang zu ei
ner grollen Fachbibliothek verfOgt: den Studenten auf seiner ,Bude', den historisch 
interessierten Laien, den Lehrer aullerhalb der Universit!iten und Landeshaupt
st!idte, aber auch aIs Ged!ichtnisstiitze fUr den Fachmann". 

Mit guten GrUnden beschr!inkt sich der Band z e i t lie h auf die Span ne zwi
schen der VOlkerwanderungszeit und der deutschen Kapitulalion 1945; r!i u m-
1 i c h auf das Gebiet des ehemaligen Heiligen ROrnischen Reiches Deutscher Na

tion; deutsche PersOnlichkeiten sind vornehmlich erfaflt. Hilfreich ist die Angabe 
grundlegender oder weiterfOhrender Literatur zu jedem Stichwort, oh ne Ehrgeiz der 
Vollst!indigkeit, aber mit sicherem Blick fOr das Wichtigste. 

Die Texte selbst sind fltissig geschrieben und gut lesbar; die oft Ublichen, lexikon
typischen Abktirzungs-Verschleierungen fehlen. Ein geschicktes System von Quer
verweisen erfant die weitergehenden Zusarnmenh!inge und historischen Bedingun
gen der verschiedenen Ereignisse. 

Die Preisgestaltung fUr die Efalin-Sonderausgabe 1979 h!ilt jeden Vergleich des 
internationalen Buchmarktes aus; auch der Leinenband darf noch preiswert ge
nannt werden. 

lnsgesarnt: einschr!inkungslos ernpfehlenswert. He/mut Burmeister 

Hermann Bannasch und Hans-Peter Lachmann (Hrsgg.): Aus Geschichte und ihren 
Hilfswissenschaften - Festschrift fUr Waiter Heinerneyer zum 65. Geburtstag, 
Marburg 1979 

N. G. Elwert Verlag (Kommissionsverlag) (VerOffentlichungen der Historischen 
Kommission fOr Hessen 40) 801 S., 108 Abb. 

Eine Gruppe namhafter Historiker und Archivare hat sich zusammengetan, urn 
einen Mann zu seinem 65. Geburtstag zu ehren, dessen eingehende Vorstellung in 
dieser Zeitschrift Eulen nach Athen tragen wtirde. Der lubilar ist WaIter Heine
meyer, dessen Wirken als Reichs- und Staatsarchivar in Potsdarn, Darmstadt und 
Marburg, als Universit!itsprofessor in Marburg, als Dozent an der Archivschule 
-lnstitut fOr Archivwissenschaft - Marburg, als Vorsitzender der Historischen Korn
mission ftir Hessen und des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alter
tumsvereine und als Herausgeber bedeutender historischer Zeitschriften nicht nur in 
Deutschland so bekannt ist, dan man seinem Namen wie dem des Heinrich Rantzau 
in der Laurentiuskirche in Itzehoe ein "Caetera norunt Europae gentes orbis et ocd
duus" hinzusetzen kOnnte. Das vielseitige wissenschaftliche Werk Waiter Heinmey
ers hat Sieglinde Oehring in einem Anhang zur Festschrift aufgefUhrt. Aber selbst 
wenn die in der Wissenschaft anerkannten literarischen Zeugnisse aus der Feder des 
Archivars und Historikers nicht vorhanden w!ircn, - die Festschrift lielle sich in je
dem Falle durch die Verdienste W. Heinemeyers als akadernischer Lehrer rechtferti
gen. Oer Rezensent hat dabei nicht so sehr den beliebten Marburger Universit!itsleh
rer, sondern den v!iterlichen und humorvollen Ausbilder der Archivreferendare an 

• 
der Archivschule Marburg im Fache der bei ihm weit ausholenden Historischen 
Hilfswissenschaften des Mittelalters vor Augen. Als solcher hat W. Heinemeyer Ge
nerationen von Archivaren gepr!igt und manchen Referendar wie den Rezensenten, 
der nicht der historischen sondern der juristischen Fachrichtung entstammt, fOr eine 
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neue, fremdartige Kultur, die Welt des Mittelalters, empfanglich gemacht und be
geistert. Nicht jeder Universitatshistoriker kann sich so wie W. Heinemeyer glUck
lich schatzen, durch seine aufopferungsvolle Tatigkeit bewirkt zu haben, daB sich 
seine Schuler nicht nur durch seine wissenschaftlichen Ansichten, sondern durch ih
re eigene tagliche Arbeit als Archivar, als Quellenforscher an ihren Lehrer erinnert 
fahlen. 

Der Wert der Festschrift besteht zu einem gro/len Teil darin, daB die Autoren mil 
der gleichen Gesinnung wie der Rezensent an die schone Aufgabe herangegangen 
sind, durch ein breites historisches Spektrum den vielseitigen Interessen des Jubilars 
ihren Tribut zu zolIen. Es ist im Rahmen dieser Rezension unmoglich, alle 37 Fest
schriftbeitrage zu erwahnen oder gar zu wurdigen. Die Autoren haben aber ein An
recht darauf, wenigstens genannt zu werden. Es sind dies die Damen und Herren: 
Reinhard Schneider, Kurt-Ulrich laschke, lnge Auerbach, Jean-Yves Mariotte, 
Hans Goetting, Helmut Beumann, Peter Ruck, Alfred Bruns, Heinrich Koller, Her
mann Bannasch, Karl Jordan, Michel Parisse, Toni Diederich, Heinrich Meyer zu 
Ermgassen, Hugo Stehkamper, Hans-Peter Lachmann, Anna-Dorothee v. den 
Brincken, Peter Moraw, Wilfried Schontag, Hans-Enno Korn, Niklot KluBendorf, 
Karl Christ, Wolfgang KlOtzer, Albrecht Eckhardt, Hermann Kratz, Uta Lowen
stein, Wolf-Heino Struck, Friedrich Knopp, Eckhardt G. Franz, Volker Press, Ger
hard Kaller, Kari Dienst, Helmut Lahrkamp, Joachim Fischer, Hellmut Seier, Gu
stay Lumowski und Sieglinde Oehring. Mancher Name spricht bereits fOr das be
sonders enge Verhaltnis zum Geehrten und laBt die zeitliche und fachliche Ausrich
tung des Festschriftbeitrages erahnen. Die Aufsatze umspannen den Zeitraum von 
der romischen Kaiserzeit bis zur Gegenwert. Der Schwerpunkt liegt freilich auf dem 
Mittelalter in seiner Breite vom 8. bis rum 15. lahrhundert roit reichs-, kirchen- und 
stadtgeschichtlichen, aber auch roit diplomatischen, paiaographischen und sphragi
stischen Themen, die dem lubilar zeitlebens sehr am Herzen lagen und seinen Ruhm 
vornehmlich begrundet haben. Der Beitrag von Michel Parisse: "Remarques sur la 
ponctuation des chartes lorraines au XU e siecle" und die Falschungsuntersuchun
gen von Bannasch und v. den Bricken durften ihn ebenso erfreut haben wie die Her
ausgabe und Interpretation einiger Deutschordensbriefe aus dem fruhen 14. Jahr
hundert durch Hans-Peter Lachmann, der die Hauptlast der Redaktion der Fest
schrift trug. Die Beitrage zur Neuzeit kntipfen zurn Teil an W. Heinemeyers For
schungen zur Reformationsgeschichte an und widmen sich stacker der hessischen 
Landesgeschichte und der Marburger Universitatsgeschichte (Korn und Seier), wie
wohl der landesgeschichtliche Aspekt auch bei vielen Beitragen zur mittelalterlichen 
Geschichte (Jaschke, Auerbach, Meyer zu Ermgassen, Lachmann, Moraw, KlOtzer, 
A. Eckhacdt, Kratz, U. Lowenstein) berticksichtigt ist. 

So sehr der Rezensent der schonen Festschrift auch eine weite Verbreitung 
wtinscht, so darf er hier wohl nicht ganz verschweigen, daB 22 der Beitrage (d. h. S. 
1 bis S. 527 der Festschrift, nach der oben angegebenen Reihenfolge der Autoren die 
Beitrage von Schneider bis Christ) auch irn Archiv fOr Diplomatik, Schriftgeschich
le, Siegel- und Wappenkunde Bd. 23 (1977) erschienen sind. Aber ungeachtet der 
Tatsache, daB die 15 hinzugefOgten Aufsatze der ganzen Festschrift ein eigenes Ge
prage verleihen, so wird jeder fur die Erweiterung der Verbreitungsmoglichkeiten in 
Ansehung der Beitrage dankbar sein. Rainer Polley 

Hons- Wolf Thummel (Hrsg.); Arbeiten zur Rechtsgeschichte - Festschrift fUr Gu
stav Klemens Schrnelzeisen (Karlsruher Kulturwissenschaftliche Arbeiten, hrsg. von 
der Fakultat fOr Geistes- und Sozialwissenschaften der Universitat Karlsruhe, Bd. 2) 

Eine Gruppe angesehener Rechtshistoriker hat sich zusamrnengetan, urn Gustav 
Klemens Schmeizeisen als einen urn die Wissenschaft von der Deutschen Rechtsge-
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schichte und vom Deutschen Privatrecht, aber auch urn die Lehre des geltenden Zi
vilrechts verdienten Mann zum 80. Geburtstag durch eine Festschrift zu ehren. 
Schmelzeisens bedeutendste Leistung besteht darin, durch seine monumentale Edi
tion von Polizei- und Landesordnungen des 16. bis 18. Jahrhunderts eine bis dahin 
kaum beachtete Quellengattung erschlossen zu haben, die fOr das Rechts- und Wirt
schaftsleben, fOr Verwaltung, Kirchen-, Schul- und Finanzwesen im Heiligen ROmi
schen Reich und seinen Territorien von hoher Bedeutung war. Das hierin liegende 
Verdienst wird seit dem Erscheinen jener Ausgabe (1968 / 69) mehr und mehr auch 
von anderen Disziplinen der Jurisprudenz erkannt, sobaJd sie sich urn die geschicht
liche Vergangenheit ihres Fachs bemtihen, und dartiber hinaus von Historikern, die 
nach den Wurzeln heutiger Staatlichkeit forschen. Auch diese mit der Geschichte 
des Landes Hessen befaBte Zeitschrift hat Veranlassung, auf die Wtirdigung 
Schmelzeisens hinzuweisen, obgleich die ihm gewidmeten Beitrage allesamt nicht die 
Geschichte Hessens betreffen. Die Festschrift enthalt neben einem Vorwort von 
Hans Thieme Beitrage von Karl Siegfried Bader: Landes- und Gerichtsordnungen 
im Oebiet des Ftirstentums FOrstenberg 15.-17. Jh. - ein kritischer Oberblick, Ar
no Buschmann: Zum Textproblem des Mainzer Reichslandfriedens von 1235, Louis 
Carlen: Bauliches Nachbarrecht in Schweizer Stadten, Hermann Eichler: Die Vor
stufen der franzOsischen Verfassung von 1791, Adalbert Erler: Der Schwabenspie
gel in der Kosmographie Sebastian MOnsters, Nikolaus Grass: Der Wiener Ste
phansdom im Licht der Rechtsgeschichte, Ernst Rudolf Huber: Verfassungswirk
lichkeit und Verfassungswert im Staatsdenken der Weimarer Zeit, Oernot Kocher: 
Bild und Recht - Oberlegungen zur Rolle des Bildes in der privatrechtsgeschichtli
chen Lehre und Forschung, Oerhard KObler: Oericht und Recht in der Provinz 
Westfalen (1815-1945), Wolgang Leister: Katastrophe und Kontinuitat in der Ge
schichte, Rolf Lieberwirth: Die staatstheoretischen und verfassungsrechtlichen An
schauungen von Christian Thornasius und Christian Wolff, Theo Mayer-Maly: 
Vom Kinderschutz zum Arbeitsrecht, Friedrich Merzbacher: Reichskanzlei und 
Reichskanzleiorganisation in der Regierungszeit Maximilians I., Ruth Schmidt
Wiegand: Chrenecruda - Rechtswort und Formalakt der Merowingerzeit, Hans 
Thieme: Rechtsgeschichte und Rechtswissenschaft, Hans-WolfThOmmel: Die Erb
rechtsstatuten fOr die akademischen BOrger in TObingen - Ein Beispiel autonomer 
Zivilrechtsetzung der Universitaten, Winfried Trusen: Zum Kauf auf Wiederkauf 
im Spatmittelalter - Ein Pladoyer von Oregor Heimburg und seine Rechtsgrundla
gen, Gunter Wesener: Romisch-Kanonisches ProzeBrecht in der Bayerischen Lan
drechtsreformation von 1518 und in der Gerichtsordnung von 1520, Schriftenver
zeichnis K. G. Schmelzeisens. Rainer Polley 

Johannes Marbach: Strafrechtspflege in den hessischen Stadten an der Werra am 
Ausgang des Mittelalters. MUnchen: Minerva Publikation 1980, XII, 231 S. 
(Minerva-Fachserie Rechts- und Staatswissenschaften) (ISBN 3-597-10 186-0) 

Die vorliegende Arbeit wurde von Professor K. Kroeschell, Freiburg/ Breisgau, 
betreut und von der dortigen rechtswissenschaftlichen FakulHit 1978 als Disserta
tion angenommen. Marbach wertet BuJ3enregister der Jahre 1450-1500 aus den 
Werrastadten AJlendorf, Eschwege und Witzenhausen aus dem Marburger Staatsar
chiv daraufhin aus, wie die Rechtssatzungen der Stadte praktisch angewendet wer
den. Aus den 50 Jahren des Untersuchungszeitraumes sind 1763 BuJ3Hille iiberlie
fert, so daB eine hinreichend groBe MaterialgrundJage vorhanden ist. Nach einer all
gemeinen geschichtlichen Einftihrung gliedert Vf. die BuBfalle nach Gruppen von 
Delikten (z. B. gegen die Obrigkeit, gegen Rat und Stadt, Handwerker und Markt
vergehen etc.) und diese jeweils in sich nach dem Vorkornmen der Delikte in den 
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einzelnen SUidten. In def Zusammenfassung zeigt def VL in welcher Haufigkeit die 
einzelnen Delikte auftreten. Die Abweichungen zwischen den SHidten sind in ver
schiedenen Fallen statistisch signifikant, eine ErkHirung flir diese Abweichungen 
wird nicht versucht, sie ware wohl auch kaum Zll leisten. In Eschwege slehen die 
VermOgensdelikte var den Verbal- und Korperverletzungsdelikten; Allendorf uDd 
Witzenhausen zeigen die umgekehrte Reihenfoige. Der Anteil def Frauen liegt bei 
allen BufWillen mit 6 070 tiberraschend niedrig; allein bei den Verbaldelikten sind je
doch 15 070 def Tater weiblich. 

lm weiteren Teile def Arbeit untersucht Vf. die sparlich iiberlieferten Rechtsquel. 
len auf eine Vereinbarkeit van Bufipraxis und statuarisch festgelegter BuBhohe. 
Hierbei ist erkennbar, dall verhangte BuBen nicht selten auBerhalb des Strafrah
mens liegen. Es kann nicht entschieden werden, ob andere - heute unbekannte -
Rechtsquellen bestanden oder andere GrOnde erlaubten, den Strafrahmen zu verlas
sen. 

Es ware zu wOnschen, wenn weitere derartige rechtstatsachliche Arbeiten unsere 
Kenntnise von der mittelalterlichen und frOhneuzeitlichen Rechtspraxis erweitern 
wOrden. Zu sehr Oberwiegen noch theoretische Arbeiten, die den Schwierigkeiten, 
die rechtstatsachliche Arbeiten mit sich bringen, aus dem Wege gehen. FOr jede Er
schlie13ung neuer Quellen muB man dank bar sein, Vf. hat einen interessanten Weg 
dazu gewiesen. 

Neben dem rechtshistorischen Gehalt sind aufschluBreiche familienkundliche Er-
kenntnisse zu gewinnen. Ulrich-Dieter Oppitz 

Kart E. Demand!: Das Katzenelnbogener Rheinzollerbe 1479-1584. Band 2: Der 
Zoll zu St. Goar 1539-1580. 
Veroffentlichungen der Historischen Kommission fOr Nassau XXV. Selbstver-
6ffentlichung der Historischen Kommission fUr Nassau, Wiesbaden 1980, 736 S. Ln 

Dem bereits in ZHG 87, 358 ff. besprochenen I. Band folgt nun der ebenso volu
minose 2. Band, der die Rheinzollquellen von St. Goar bis zum lahre 1580 fUhrt. 

Den gr6Bten Raum nehmen darin die St. Goarer Rheinzollrechnungen von 
1567-1580 ein. Wie schon im I. Band hat Demandt die FOlie der Angaben in Indi
ces nach Schiffern, Warenart und Warenmenge aufgearbeitet und damit ein appro
ximatives Bild der Verhaltnisse auf diesem bedeutenden europaischen Haupthan
deIsweg gewonnen. 

Eine wichtige Erganzung hierzu bieten die PferdezolIrechnungen, die erstmals fUr 
1552 und 1556 erscheinen und 1569 auch erstmals zusammen mit der Hauptzollrech
nung vorliegen. Nur die Bergfahrt spielt hierbei eine Rolle, denn der Pferdezoll 
wurde auf jedes Pferd erhoben, das auf der Fahrt zu Berg an der Schiffslinie ging. 
Pferdebewegungen und Warenlast entsprechen sich dabei nicht immer, wie auch 
durchaus nicht Schiffseigner und Pferdeeigner identisch sein mOssen, weil allein die 
Transportlage, die ober die Zollstelle St. Goar hinaus griff, fOr den Pferdeeinsatz 
mal3gebend war, also auch fUr Miete oder Vermietung von Pferden. Wichtige Hin
weise ergeben sich daraus auch fUr die Fahrtrichtung, d. h. fUr das Verhaltnis zwi
schen Tal- und Bergfahrten. 

Die Konkurrenz zur Warenverfrachtung zu Lande fUhrt bereits 1569 zu Mallnah
men genereller Zollsenkungen, die in den 1570er Jahren von den rheinischen Kur
fOrsten mehrmals bestatigt wurden. Danach bIieb regelmal3ig ein Drittel der Ware 
unverzollt, woran sich auch die hess. Landgrafen hielten, abwohl sich Hessen 1570, 
wenn auch erfolglos urn eine Erh6hung des St. Goarer Zolls bemOhte, wie der wie
dergegebene Schriftwechsel zeigt. 
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Die mittelrheinische Schifferschaft bildet, wie Demandt aufweist, wirtschaftlich 
ein klar differenziertes Bild. Aus der Fahrthaufigkeit sowie der Zolleistung von ins
gesamt 143 namentlich faJlbaren Rheinschiffern in 1575/76 ergibt sich zahlenmaBig 
eine Dominanz von kleinen Unternehmern - 75 % der Schiffer erbrachten 20 0J0 
der Zolleistung. Eine kleine Spitzengruppe, die in der Regel mit zwei Schiffern fuhr, 
beherrschte jedoch wirtschaftlich das Transportwesen und wullte sich, vermutlich 
aufgrund ihrer Leistungsfahigkeit, den LOwenanteil des hochwertigen Frachtgutes 
zu sichern. 

Gute und schlechte Erntejahre bei Wein und Korn, den hauptsachlichen Talfahrt
gtitern, schlagen sich in den Zollregistern genau nieder. Eine gewisse RoUe spieit 
auch der Kran zu St. Goar, tiber dessen Kosten und Ertrage zahlreiche Angaben 
auftauchen. Freifrachtregister und Berichte tiber die Ertrage des Salmfanges runden 
das Bild des Rheins als Wirtschaftsfaktor im 16. lahrhundert ab. 

Zahlreiche Einzelfalle, Konflikte und Vorkommnisse werden in den Korrespon
denzen der Landgrafen mit anderen Ftirsten oder ihren eigenen Raten, Verwaltern 
und anderen Beauftragten behandelt. Es ist unmOglich, diese Ftille hier auch n!lr an
deutungsweise zu behandeln. Als Beispiel diene nur der Hinweis auf die Rechnungs
legung der Ausgaben, die der Zollschreiber lohann Krug wahrend des Schmalkaldi
schen Krieges 1546/ 47 aufwandte ftir die Besatzung und Instandsetzung der Festung 
Rheinfels an Verpflegung, Besoldung, Botenlohn, Baukosten usw. Sie erreichen die 
stattliche Summe von tiber 6600 tl. 

Dieser 2. Band stellt sich dem 1. Band wtirdig an die Seite. An einem baldigen Er-
scheinen der restlichen Bande ist sehr gelegen. Gerhard Kahne 

Ulrich-Dieter Oppitz: (Bearb.) Allendorf an der Werra 1789 (= Hessische Ortsbe
schreibung 13). Verlag Trautvetter & Fischer Nachf., Marburg/ Witzenhausen 1981, 
120 S., kart. 9,80 DM. 

Mittlerweile liegt Hefl 13 der verdienstvollen Reihe .. Hessische Ortsbeschreibun
gen" vor. Es beinhaltet die Katastervorbeschreibung Allendorfs vom lahre 1789 
und wurde von Ulrich-Dieter Oppitz sachkundig bearbeitet. Der Editor folgte der 
im Stadtarchiv von Bad Sooden-Allendorf erhaltenen "Special-Beschreibung" und 
zog die im Staatsarchiv Marburg deponierte Zweitausfertigung zu Vergleichen 
heran. 

Der Quellentext ist in der in der Reihe bewahrten Manier bearbeitet und mit ei
nem umfangreichen wissenschaftlichen Apparat versehen. Dieser stellt, wo erfor
derlich, die knappe Originalaussage in den grOlleren ortsgeschichtlichen Zusammen
hang oder bietet instruktive SacherkHlrungen. Von besonderer Bedeutung fUr den 
"Benutzer" der Schrift sind sicher die zahlreichen weiterfUhrenden Literaturver
weise in den Anmerkungen. Am SchluJ3 des Heftes stehen die bewahrten Worterkla
rungen, eine Literaturtibersicht und eine Zusammenstellung der in der Beschreibung 
verwendeten Mtinz-, MaJl- und Gewichtsangaben. 

Zu kritisieren bleiben nur der Druck und der Verzicht auf einen stadtgeschichtli
chen AbriJ3. Die maschinenschriftliche Vervielfaltigung bietet, im VergIeich zu den 
frtiheren Heften, doch erhebliche NachteiIe. Sie mtissen aber wohl aus Kostengrtin
den in Kauf genommen werden. Als besonders hilfreich fUr den Umgang mit den 
Originaltexten haben sich die vorangesteUten bzw. angehangten Ortsgeschichten im 
Vberblick erwiesen, wie sie z. B. die Hefte 2 (Witzenhausen) oder 4 (Borken) ent
haIten. Der Verlag soUte tiberlegen, ob diese kleine Zugabe zuktinftig nicht alle wei
teren Bearbeitungen bringen sollten. Die geringen Mehrkosten werden die interes
sierten Leser sicher zu tragen bereit sein. Friedrich-Karl Baas 
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Traugott Classen, Niederaula. Von der karolingischen Schenkung zur GroBgerneinde. 
Gerneinde Nieder.ul. (Hg.), Nieder.ul. 1979,456 S., zahlreiche Abb. irn Text. 

AnlaJl der vorliegenden Gerneindechronik ist die erste urkundliche Erwahnung 
Niederaulas vor 1200 lahren. Ausgehend von den naturraumlichen und frtihge
schichtlichen Gegebenheiten der Gegend urn Niederaula, die von der wichtigen 
FernstraBe "Durch die kurzen Hessen" durchquen wurde, wendet sich die Darstel
lung der Schenkungsurkunde Karls des GroBen von 779 zu, deren Text in dern aus 
der Mitte des 12. lahrhunderts stammenden Kopialbuch des Kloslers Hersfeld er
halten ist. Hier findet sich der Hinweis auf den Besitz eines nicht naher genannlen 
Huwart an einern Ort namens Ovlaho. den der KOnig dern Klosler Hersfeld 
schenkle. Oer folgende Teil beschaftigt sich rnil dem Ort und Ami Niederaula bis 
ins ausgehende Mittelalter. Dieses Gebiet umfaJlte in jener Zeit auBer dem Bereich 
der ursprOnglichen Urnkreisschenkung auch den weiteren Raum des Aulatales bis an 
die Grenze der Mark Oberaula. Das Gericht Niederaula war das grOBte der Gerichte 
des Hersfelder Territoriums und hatte insgesaml 21 DOrfer und sechs HOfe. Der Be
arb. beschra.nkt sich indes - gemaB seiner Themenstellung - auf die One, die auch 
heule noch zur GroBgemeinde Niederaula gehOren. Als Amt der Abtei Hersfeld 
nahrn Niederaula an deren politischem Schicksal Anteil, das vor allem von der terri
lorialslaatlichen Expansionspolitik der Landgrafen von ThOringen und seil 1247 der 
hessischen Landgrafen bestimml war. Ein wesentliches Instrument zur Durchset
zung und Sicherung der landgraflichen Machlposition bedeulete der Besitz der Erb
voglei in der Ablei Hersfeld, wodurch die Landgrafen bereits irn 13. und besonders 
im 14. lahrhundert auch in Niederaula festen FuO fassen konnten. Weitere Kapitel 
der Darslellung sind der Reformation und den Bauernkriegen im Amt Niederaula, 
dem Wirken des AmtsschultheiBen Moritz Stolberg, den Herren von Aula und der 
Geschichte des Amtes Niederaula bzw. des dortigen Amtsgerichts bis 1932 gewid
met. Es ist allerdings miOverstandlich, alle diese AusfOhrungen dem Teil III "On 
und Amt bis ins ausgehende Mittelalter" zuzuordnen. da sie die neuere und neuste 
Geschichte des Ortes rniteinbeziehen. Oiese ist auch der Gegenstand von Teil V 
"Niederaula - Neuzeit und Gegenwart", der vor allem die Geschichte des Dorfes 
vom frOhen 19. lahrhundert bis zur Schaffung der GroOgemeinde Niederaula im 
lahre 1972 behandelt. Eine Obersichtlichere und chronologische Gliederung des 
durch zahlreiche Quellenzitate erweiterten Stoffes ware fOr den Leser von grOOerem 
Nutzen gewesen. Die beiden thematisch zusammengehOrenden Teile III und V wer
den durch Teil IV getrennt, der sich mil den jetzt zur GroOgemeinde Niederaula ge
hOrenden Orten Hattenbach. Hilperhausen, Kerspenhausen, Kleba, Mengshausen, 
Niederjossa und Solms beschafligt. Dieser Abschnitt, den man am sinnvollsten am 
SchluO des Bandes plaziert ha.tte, gibl nicht nur AufschluO Ober die Geschichte die
ser Gemeinde im Wandel der Zeiten, er steUt auch die dort ansa.ssigen Adelsfamilien 
mit ihren Burgen, SchlOssern und GutshOfen vor. Erwa.hnenswert ist in diesem Zu
sammenhang der zur Solmser Gemarkung gehOrende Hof Engelbach, der ursprOng
lich Besitz der Herren von DOrnberg war und 1849 in die Ha.nde des kurhessischen 
Staatsministers Scheffer gelangte. Oieser spielte in der Ara Hassenpnug eine wich
tige Rolle, u. a. als Territorialkommissar fOr die sogenannten "Strafbayern" im 
lahre 1850. 

Der Band wird durch einen umfangreichen Anhang erga.nzt, der u. a. Slammta
feln der Familien von Hattenbach und Weiffenbach, Einwohnerverzeichnisse der 
einzelnen Orte der GroOgemeinde nach dern Stand von 1931, Briefe der Vorbesitze
rin des Hofes Engelbach, Frau Barnewitz, an den Minister Scheffer aus den lahren 
1849 und 1854 sowie Verzeichnisse der Natur- und Flurdenkma.ler umfaBt. Leider 
ist der Orts- und Personenindex auf die bloOe Nennung der Namen beschra.nkt. Die 
Angabe der Berufsbezeichnung und der Verweis auf Lebensdaten wa.ren hier nOtz
lich gewesen. Bei den Ortsnamen ha.tte sich die jeweilige Kreisangabe ernpfohlen, da 
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man bei dem Leser die Kenntnis der geographischen Lage der einzelnen Gemeinden 
nicht voraussetzen kann. 

Positiv hervorzuheben ist dagegen, daB diese neue Gemeindechronik auf einer 
breiten archivalischen Quellengrundlage beruht, was ihr in vielen Fallen zu detail
lierten Aussagen verhilft. So wurden neben den Unteriagen des Staatsarchivs Mar
burg die Pfarrarchive der Kirchspiele Niederaula, Kerspenhausen und Kruspis, die 
Schulchroniken von Hattenbach und Niederjossa, das Archiv des Hospitals zu Nie
deraula und verschiedene Familienarchive herangezogen. 

Bedauerlich ist jedoch das Fehlen eines Anmerkungsapparates zum Text, was 
dem Leser die gezielte Nachforschung zu Einzelfragen erschwert. Im ganzen Uber
wiegen indes bei der Beurteilung dieses Werkes die positiven Aspekte, wird ja hier 
nicht nur dem Fachhistoriker und Genealogen, sondern auch dem interessierten 
Heimatfreund ein in seiner Reichhaltigkeit erstaunliches Material in aufbereiteter 
Form vermittelt. Es bleibt zu hoffen, daB weitere hessische Gemeinden dem Beispiel 
Niederaulas bald folgen werden. Ste/an Hartmann 

fohann Dietrich von Pezold: Geschichte der Stadt MUnden im 19. und 20. lahrhun
dert, Band 1, Munden im 19. lahrhundert. Verkehrsverhaltnisse - au13eres Erschei
nungsbild - Bevblkerung. Stadt Munden (Hg.), Munden 1980, 63 S. m. Abb. 
Band 2: Die 1ndustrialisierung. Stadt MOnden (Hg.), MOnden 1981,72 S. m. Abb. 
Preis je 10,00 DM. 

Die Beziehung zwischen Hessen und Hannoversch Mtinden waren nicht immer 
die besten. Die Landesgrenze trennte zwar nicht so sehr, aber das alte Stapelrecht 
war fUr die Landgrafschaft ein rechtes Argernis. Gleichwohl gab es immer ein leben
diges Hin und Her, und die Geschichte der Dreifltissestadt geht in jedem Falle die 
nahe Fuldastadt einiges an. 

Es ist an der Zeit, daB die Geschichte der Stadt Mtinden, sowohl die altere als 
auch die jtingere, mit neuen Mitteln und unter neuen Gesichtspunkten erforscht und 
dargestellt wird. Ftir die Frtihzeit fehIten daftir noch manche Voraussetzungen!; fUr 
das lahrhundert aber, aus dem das unsere erwachsen ist, liegt nun der Beginn einer 
Darstellung vor, die lebhaftester Beachtung wert ist. 

Es war ein glUcklicher Gedanke, diese Stadtgeschichte in einzelnen Grof3kapiteln 
heftweise erscheinen zu lassen. Erschlie13ung und Darbietung neuen Quellenmate
rials mit sorgfaltig gewahlten, aussagekraftigen Bildern bereichern eine streng sach
bezogene Darstellung, in der die grundlegende Wandlung in der baulichen, wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Struktur dieser Stadt in beispielhafter Weise an
schaulich gemacht wird. DaB die jtingeren Bestande des Stadtarchivs erhalten sind, 
wahrend die alteren gro13enteils im letzten Kriege vernichtet wurden, durfte den -
auch andersweitig wohlbegrtindeten - Entschlu13 bestarkt haben, der Darstellung 
des 19. lahrhunderts den Vorrang zu geben. 

Die Leistung des Verfassers besteht von vorn herein darin, daB er die Darstellung 
des Geschehens nicht annalistisch nach dem Zeitablauf ordnete2, sondern daB er 
eine fUr Mtinden charakteristische Sachordnung fand, die mit den Heften .. Verfas
sung der Stadt" und der gesellschaftlich hochst wichtigen "Geschichte der Vereine" 

I. Einiges neue Material bei Rudolf Grenz: Die Anfl1nge der Stadt Mlinden nach den Ausgrabungen in der 
St. Blasius-Kirche. Hann. MUnden: Stadt Miinden 1973 (dazu einige kritische Stimmen). Karl Brethauer 
und Klaus Friedland: Miinden im Mittelalter. Beitrage zu seiner Geschichte. Hann. Milnden 1980. 
(Sydekum-Schriften zur Geschichte der Stadt Miinden. 3.). 

2. Ein ansprechender Oberblick ilber die gesamte Stadtgeschichte in: Erwin May: Mlinden und Umgebung. 
5. Auflage. Hann. Mlinden: Verkehrsverein 1980. S. 11-102. 
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ihre Fortsetzung finden wird. Die RoUe der •• Einlieger" der Stadt - der Forstaka
demie. des Pionierbataillons und der Polizeischule sowie die politische EntwickJung 
bis zum Ende des Jahrhunderts kOnnten sich wohl aJs weitere TeilstOcke anbieten. 
Eine Darstellung der alten und wichtigen Beziehungen der benachbarten DOrfer (der 
heutigen OrtsteiJe) zu der Kernstadt ist an anderer SteIle vorgesehen. 3. 

Das erste Heft ist eine Art Historischer Geographie der Stadt. das. was die Fran
zosen treffend geographie humaine nennen: Darstellung des Menschen in seinem 
Zusammenwirken (oder seiner Auseinandersetzung) mit seiner Umwelt. Hier: Das 
fOr eine Handelsstadt grundlegend wichtige Verkehrsnetz und der Verkehr selbst. 
die Wandlung des Stadtbildes, sowie Umfang und Gliederung der Einwohnerschaft. 
Seiner verkehrspolitischen Lage an der Nahtstelle weitreichender Land- und Was
serstraOen verdankte MOnden seine Entstehung und jahrhundertelange Bedeutung, 
die im 19. lahrhundert einem grundlegenden Wandel ausgesetzt war. Zu den Land
stra13en wird Uber ihre FOhrung· und ihren Ausbau, Ober Frequenz, Abgaben, Fahr
zeuge aktenkundig berichtet; desgleichen Uber die Wasserwege, die Schiffe, die Ver
suche zu einer Erhaltung des WasserstraBenverkehrs. Die Eisenbahn aber setzte die 
alten Verbindungen auBer Kurs. 

Bei der Wandlung des bis dahin noch mittelalterlichen Stadtbildes spiegelten die 
Niederlegung des Mauerrings und der Bau des groBen stttdtischen Pack ha uses eine 
besondere Rolle in dem fOrsorglich spekulativen Denken eines auflergewOhnlichen 
BOrgermeisters und seines Rates; aber die Entwicklung nahm eine andere Bahn. als 
es gedacht war. Bemerkenswert scheint mir. daO das langsame Hinauswachsen der 
Stadt Ober den Mauerring deutlich auf Kosten der - im Innern der Quartiere unbe
schreiblich zerbauten - Innenstadt ging. Ein besonderes Thema ware es, die innere 
Wanderung und Wandlung der Bewohnerschaft einmal zu verfolgen und darzustel
len (was nicht im Plan dieser Arbeit liegen konnte). 

Die BevOlkerungsbewegung. besonders in der ersten Halfte des lahrhunderts ist 
kennzeichnend fOr die wirtschaftlich bedrohte Lage der Stadt: ZahlenmaBiger 
ROckgang, insbesondere durch Auswanderung. Erst die lndustrialisierung brachte 
wieder Zuwachs. und zwar durch Zuwanderung von auBen (auch aus Hessen); aber 
das gab nun ein ganz anderes Geftige. AufschluBreich der statistische Oberblick 
Uber die Erwerbsstruktur der Stadt fOr das Jahr 1800 (I, S. 47f.), besonders im Ver
gleich mit den Zahlen von 1852 und 1898 (2, S. 55 f.). St~rkste Fachgruppe waren 
1800 mit insgesamt 93 Schiffern, Schiffsleuten und Schiffsbauern sowie 54 Sacktr~
gern die Manner der Wasserstra13en, denen nur 11 Fuhrleute gegenOberstanden. 
Starkste Gruppe Oberhaupt mit 182 waren die TagelOhner, danach erschreckend 
zahlreich die "Armen, die von Almosen leben" und Invaliden mit zusammen 120. 
FUr die Handwerker sind (S. 50-52) besondere Vergleichszahlen gegeben. Die Fol
gen eines RUckgangs oder gar Ausfalls des Schiffs-Handelsverkehrs sind leicht zu 
ermessen. 

Das Heft •• Die Industrialisierung" berichtet nicht nur genau und anschaulich 
Ober Einzelheiten der MOndener lndustriebetriebe, die im Laufe des Jahrhunderts 
entstanden und sich entwickelten, sondern laBt die Rolle anschlagiger und tatkrafti
ger Unternehmer ebenso erkennen wie die der nun auftretenden .. Arbeiter". Den 
an freie Bewegung gewOhnten Schiffern. Fuhrleuten. Handwerkern und zugezoge
nen Dorfeinwohnern mag es schwer gewesen sein, an einen festen Arbeitsplatz ge
bunden zu sein. Die Verhaltnisse in den einzelnen Betrieben erinnern z. T. peinlich 
an die harte Zucht unter dem Kommando der alten Schiffskapitane - wie eine Zu
sammenstellung aus den Strafregistern (mit Angabe der durch Lohnabzug zwischen 

3. In einer fOr die goo.Jahrfeier der Stadt im Jahre 1983 vorbereiteten Festschrift. 
4. Zu S. 13: Du Schedecai dOrfce erst seic dem StraBenbau von 1774 fOr den Fahrverkehr benutzbar gewor

den sein; vgl.: Volkmarshausen. BeiUlI.ge zur seiner Geschichce. Hann. MOnden 1980 (Sydekum
Schrirten zur Geschichte dc:r Stadt MOnden . 2.), S. 33 (5. v. Ru[z), 35, 66f. 
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18 Pf und 2,97 M - wegen grober Tatlichkeiten gegen einen anderen Arbeiter -
geahndeten Vergehen) erkennen lal3t. Die in MUnden lange Zeit besonders scharfen 
sozialen Spannungen werden auf solche Art leicht begreiflich. 

NatOrlich steht die aul3ere und innere Entwicklung der Stadt MUnden nicht allein. 
Aber diese allgerneine - ebenfaUs skizzierte - Entwicklung einmal in einem Aus
schnitt deutlich "unter der Lupe" zu sehen - das scharft den Blick fOr die Vor
gange und ihre Folgerungen der geschichtlichen Zeit, in deren Nachfolge wir noch 
heute stehen, deren fruchtbare Gedanken und fOrderliche Taten wir weiterzufOhren 
haben. 

Ein besonderer Vorteil des Buches ist es, daB die Darstellung sowohl dern Histori
ker wie dern geschichtlich und politisch interessierten Heimatfreund sauberes Mate
rial und gedankliche Anregungen bietet. 

Ludwig Denecke 

Der Landkreis Giel3en - Zwischen Lahn und Vogelsberg, hersg. von Dr. K. Theiss 
und Hans Schleuning. Stuttgart/ Aalen, 1977, 336 S. Reihe: Heimat und Arbeit. 

Dieses Buch, das seine Entstehung den Beitragen von 16 Mitarbeitern verdankt, 
laOt fundamentale Gliederung erkennen: Landschaft (p. 11-31), Geschichte 
(p. 33-86), Land und Leute (p. 87-135), Kultur (p. 137-204), der Landkreis 
GieOen und seine Gemeinden (p. 205-272), Wirtschaft im Wandel und irn Bild 
(p. 273-328) Namen-, Sach- und Gemeinderegister sowie ein Fotonachweis runden 
den Band ab, der eine Mischung zwischen Sachbuch und Nachschlagewerk darstellt. 
Die soeben genannten thematischen Schwerpunkte k5nnen vom Standpunkt der 
Herausgeber geeignet erscheinen, ein breites Publikurn anzusprechen, das in Grup
pen rnit divergierenden lnteressenschwerpunkten zerfallt. 

Das Geographische, Geologische und Klimatische der Teillandschaften wird in 
wesentlichen ZUgen dargestellt und durch Ubersichtliche Karten anschaulich er
ganzt. FOr den Laien k5nnte der Uberblick Ober die Besiedlung des Raumes in pra
historischer Zeit und die spatere Ausbildung der mittelalterlichen Territorialgewal
ten bis zum Vordringen der Herrschaft der hessischen Landgrafen gentigen. Feudale 
Herrschaftsverhaltnisse werden ebenfalls auf Karten sorgfaitig verdeutlicht. Leider 
erstarrt das geschichtliche Werden im 19. und 20. lahrhundert zu einer monotonen 
Darstellung von Verwaltungsreformen! Der volkskundliche Abschnitt zeigt einmal 
mehr, wie "bauerliche Kultur", Markte, Feste etc. nur noch ktinstlich durch Klein
gruppen am Leben erhalten werden, ausgenomrnen das beharrliche Fortleben 
mundartlicher Formen. Die Liste der portratierten Pers5nlichkeiten ist zu kurz, so 
dal3 hier das .. Nachschlagewerk" eine gcoBe LOcke aufweist. Ober die neuzeitliche 
Parteientwicklung, Uber Antisemitismus, Nationalsozialismus erfahrt der Leser 
(gliicklicherweise?) nichts. DafOr werden die Denkmaler der Kunstgeschichte, des 
bauerlichen Hausbaus exemplarisch behandelt. Der Landrat nutzt die Gelegenheit, 
urn eine politische Leistungsbilanz vorzulegen. Die Beschreibung von Zukunftspro
jekten hatte die Attraktivitat des Buches noch erh5hen k5nnen. Der Band verfOgt 
Uber mehr als 200, zum groOen Teil schwarz-weiBe Photos, deren Wiedergabe sehr 
klar ist und durch die das Typische von Mensch, Landschaft und Zivilisation ausge
drUckt wird. Die Kurzbiographien der Gemeinden sind sehr materialreich. Auf 
S. 270 fehlt die Prozentsatzangabe bei der Zunahrne der Bev51kerung. lrn Wirt
schaftsteil kommt der ProzeOcharakter des Wirtschaftlichen in den Branchen, auf 
dem Arbeitsrnarkt nicht deutlich genug zum Ausdruck. Schaubilder fehlen. 

Von einigen Mangeln abgesehen, ein nUtzliches Buch. 

• Volker Pelri 
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Rund urn den Alheirner. Beitrage zur Geschichte und Landeskunde des ehernali
gen Kreises Rotenburg. Band 2, 1980. herausg. vom Zweigverein Rotenburg des 
Vereins f. hess. Geschichte u. Landeskunde. 74 S. 

Der lnhalt des Bandchens erfaJ3t verschiedene Thernata: die Spezialbeschreibung 
des Dorfes Asmushausen (p. 4 34), Kratzputzreste an einer Scheune der Unter
mUhle zu Lispenhausen (p. 35-37), Spuren des Weinanbaus in Rotenburg (p. 
37-41), Justizverhaltnisse in Rotenburg von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
zum Jahr 1967 (p. 42-51) und schlieBlich eine Samrnlung von zehn Sagen aus dem 
Kreisgebiet (p. 52-74). Diese letzteren wurden bereits mehrfach publiziert. Die 
Herausgeber sollten sich einmal fragen, worin im Zeitalter der Atomenergie der Bil
dungswert solcher Geschichten liegt, zumal einige Grausamkeiten verherrlichen, 
Vorurteile gegen fremde Volker festigen, andere reine Wundergeschichten sind 
(Pferdekot verwandet sich in Gold!). Beztiglich der Geschichte der Justizverhalt
nisse hatte man gem die Quellen erfahren, ebenso etwas iiber die Einkommensver
haltnisse und besonders Uber die Parteizugehorigkeit der Beamten zwischen 1919 
und 19451 

Die langste und zugleich historisch wichtigste Abhandlung ist die von Frd. Her-
109 bearbeitete Spezialbeschreibung des Dorfes Asrnushausen im Amt Rotenburg 
aus dem Jahre 1784. Was in der "Einfiihrung" gesagt wird. gehort eigentlich in den 
Anmerkungsapparat. Warum fehlt eine historische Einfiihrung in die Situation des 
Dorfes oder des Raumes urn 1784? Das HinzufUgen einer Gemarkungskarte hatte 
die Anschaulichkeit wesentlich versUirkt! Frerndworter werden meistens ubersetzt. 
Die Publikation dieser QueUe bestatigt erneut den Wirrwarr der Dienste, Zinsen, 
Zehnte etc. in einem Dorf des spaten Feudalismus. Das Bandchen leistet einen anre
genden Beitrag zur Lokalgeschichte. Volker Petri 

Dieter Grofimann: A1sfe1d. 42 S. Text, 51 Aufn. von Erich Muller-Kasse1 (3 farbig), 
zahlreiche Zeichnungen und I StadtgrundriO. Deutscher Kunstveriag, 2. Aufl., 
Munchen 1976. 

Stadtbesuche konnen viel geben. wenn sie sachlich richtig und intensiv vorbereitet 
sind. Eine wirkliche Hilfe bei der Vorbereitung und DurchfUhrung eines solchen Be
suches in AIsfeld (Oberhessen) bietet GroBmanns vorliegende Arbeit. 

Stadt und Buch haben bereits einen guten Namen: die Stadt in denkmalpflegeri
scher Hinsicht, die Publikation durch ihre schon unter Beweis gestellte Leistung. 
AIsfeld ist 1975 durch seine Aufnahrne in die Reihe der fUnf Modellstadte durch die 
Bundesrepublik Deutschland zum Denkmalschutzjahr weit bekannt geworden. Die
ser Sachverhalt veranlaJ3ten Autor und Verlag, eine zweite Auflage der irn Jahre 
1960 herausgebrachten Arbeit vorzulegen. Die erste Fassung erschien bereits im 
Jahre 1927 als Band 1 der Reihe "Alte SUidte in Hessen" im N. G. Elwert Verlag, 
Marburg, und stammt aus der Feder von Werner Meyer-Barkhausen. 

GroBmann hat fUr seine Neubearbeitungen auf die beispielhafte Leistung von 
Meyer-Barkhausen zuruckgreifen konnen und die Aussagen auf den neuesten Stand 
der Forschung gebracht. Der gelernte Kunsthistoriker und Archaologe stellt in sei
ner Fassung die Stadt Alsfeld zuerst in auGerst anschaulicher Weise in den groBeren 
Zusammenhang der hessischen Geschichte und eriautert danach den alren Stadt
grundriB sowie die bauliche Anlage der Stadt. Erst dann laBt er die Einzelbauwerke 
in gesonderten Abschnitten folgen, so daJ3 sie mit ihrer Geschichte sinnvoll in die 
Stadtgeschichte eingebettet erscheinen. Es nehmen, ihrer kunstgeschichtlichen Be
deutung entsprechend. die Walpurgiskirche, das Rathaus und das Hochzeitshaus 
den grOBten Raurn ein. Weiter widmet def Autor dankenswerterweise auch dem 
Alsfelder Wohnbau umfangreiche AusfOhrungen. Dabei steht das oberhessische 
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Fachwerk im Mittelpunkt. Nach kurzen allgemeinen AusfOhrungen weeden in die
sem Abschnitt die bedeutendsten Btirgerbauten vorgestellt. DUTCh seinen sachkun
digeo Text gelingt es dem Autor, in Verbindung mil den beispielhaften Aufnahmen. 
gut vier lahrhunderte hessischer Baukunst lebendig werden zu lasseD. Oer Besucher 
der Stadt wird oach dieser Yorgabe sieher die Wirklichkeit leicht als eine Einheit. als 
ein Gesamtkunstwerk, erfassen, wie es Paul Heidelbach bereits 1927 in einer Rezen
sion formulierte. Friedrich-Karl Baas 

K. Klockner: Der Fachwerkbau in Hessen, Verlag Callwey MUnchen 1980, 
ISBN 3-7667-0531-8, 226 S., 385 Abb. 

Das interessant gestaltete Buch ist die erste zusammenfassende bildliche Darstel
lung des Fachwerkbaus in Hessen. Die sehr anschaulichen Fotografien zeigen unter
schiedliche Bautypen und die Hauser der verschiedenen Epochen vielfach aus neuen 
Blickwinkeln, teilweise werden auch bisher unbekannte Geba.ude vorgestellt. Als 
Bildband mit einer kurzen TexteinfUhrung ist das Buch ein vielseitiges Kompendium 
fUr den interessierten Laien wie fOr den Fachmann. 

Die EinfUhrung K. KIOckners mit Kapiteln Ober die a.ltesten Fachwerkhauser, 
neuzeitliche Gebaude und Bauaufgaben im Fachwerk ist pragnant gehalten. In den 
Datierungen folgt der Verfasser zumeist der bisherigen Literatur. leider allzuoft 
ohne die entsprechenden Quellennachweise, die dem interessierten Leser ein Weiter
arbeiten erleichtern wOrden (z. B. bei Gelnhausen. Alsfeld, Limburg). 

An wenigen Stellen sind kleine Korrekturen vonnOten, auf die hier eingegangen 
werden soli. Der Hinweis auf die den Standerbauten angeblich vorgehangten Stock
werksfassaden (S. 16) wurde bereits von H. Winter widerlegt; etwa beim Haus Hers
felder Str. 10/ 12 handelt es sich keinesweges urn einen konstruktiv selbsUindigen 
Rahmbauteil, vielmehr ist die Vorkragung Teil des KerngerOsts. Das Besondere die
ser Fassaden ist ja gerade der Umstand, dall es sich nicht urn R:lhmbauten handelt. 

Die Erlauterung und Benennung der .. Mann"-Figur bleibt auch nach den Darle
gungen KIOckners fragwOrdig. Der von ihm zur Vorform erklarte Strebemyp tritt 
verstarkt erst im 18. Jh. auf ( .. K"-Streben), etwas Wildes vermag man an diesen 
Streben kaum zu erkennen. Je differenzierter man die Terminologie mit derart un
klaren Begriffen fassen will, umso fragwOrdiger werden die Bezeichnungen. Im 
Normalfall ist es besser, Streben. Bander und Knaggen einzeln zu bezeichnen, als zu 
einer vermeintlichen Fachwerkfigur zusammenzufassen. 

Die gesonderte Abhandlung einzelner Bautypen ist grundsatzlich nachahmens
wert. Es ist zweifellos sehr sinnvoll, Formen auch im Fachwerkbau in Abhangigkeit 
von ihrer Funktion zu untersuchen und zu erlautern. Unler der Rubrik .. BUrgerhau
ser" fehlen die Sta.dte Limburg und Marburg fast vOllig, obwohl die Bausubstanz 
weit umfangreicher und bedeutender ist als etwa in Babenhausen, Dillenburg und 
Wetzlar. Auch Hinweise auf die - allerdings zerstOrten - Fachwerkstadte Frank
furt und Kassel mit einer einst Uberragenden bUrgerlichen Fachwerkarchitektur ver
miOt man vOllig. Bei der Behandlung der l:lndlichen Bauten verwirren die Kunstna
men der Gebietsreform etwas, die zu Mammutbezeichnungen wie Gorxheimertal
Unterflockenbach u. a.. fUhren. In den Index hatten auf jeden Fall auch die alten 
Gemeindenamen gehOrt. Man kann von keinem Leser das Wissen verlangen, dall 
die in der Literatur bereits behandelte Wasserburg Schmitthof unler "K" zu suchen 
ist (Kirtorf); die Burg steht bei Lehrbach! 

Beim Frankenberger Rathaus (S. 39) handelt cs sich vermutlich urn ein Versehen, 
wenn die Schieferverkleidung als .. hessisch" angesprochen wird. "Neuzeitlich" 
mtiOte es richtig heiOen; im 19. Jh. war der Bau teilweise verputzt, und ursprtinglich 
tag das Fachwerk frei. - Eine Nennung Frankenbergs im Zusammenhang mil 
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Fachwerk-Ensembles ist sicher nicht mehr notig. Die Frankenberger haben sich er
folgreich urn die Zerstorung ihrer Stadt bemtiht. Man darf ein derartig konsequen
tes kommunalpolitisches Handeln durchaus auch in einem Fachwerkbuch "wtirdi
gen" und soUte die BausOnden in diesem Rahmen beim Namen nennen (S. 47). 

AbschlieBend soil noch auf einige Datierungen eingegangen werden. Das alte 
Brauhaus in Gelnhausen ist dendrochronologisch auf 1370, nicht auf 1356 datiert. 
Das Hospital St. Jakob in Marburg entstand genau 1570 (S. 42). Das Rathaus in 
Ziegenhain konnte schon im spaten 18. lh. erbaut und 1843-44 nur verandert wor
den sein (S. 41). Der Steinsche Hof in Kirberg (S. 57) wurde 1481 erbaut. Das Haus 
Fischmarkt 9 in Limburg ist am Erker ,,1541" bezeichnet, eine Entstehung des Un
terbaues im 14. Jh. (S. 59) ist ungewiJl. Die Vikarie in Limburg (S. 102) ist den
drochronologisch auf ca. 1522 datiert, nicht 1515. FOr das Haus Bolangarostr. 173 
in Frankfurt-Hochst Iiegt seit langerem das Ergebnis der dendrochronologischen 
Datierung var, es lautet 1481. Der Marktbrunnen in Marburg stammt nicht aus dem 
18. Jh., sondern entstand 1951 (S. 133) als vblliger Neubau. Das Haus Spitalgasse 
21 in Fritzlar wurde nicht 1564 gebaut (S. 155), sondern stammt aus dem spaten 
15. Jh. FUr den nachtriiglich eingebauten Keller (-Hals) von 1564 wurde das ur
sprOnglich grolle Tor geopfert. - Eine Restaurierung des Hauses Steingasse 1 in 
Frankenberg fand zu Beginn der Siebziger lahre leider nicht statt, wohl aber ein 
Teilabbruch. Das Fuldaer Rathaus hat einen grundlegenden Umbau Ende des 
19. Jh. erfahren, danach entstanden Erker und Giebel (S. 171). SchlieBlich entstand 
das Haus Steinweg 8 in Marburg genau 1900(01 (nicht "um") 1900), die Abbildung 
S. 78 zeigt allerdings das Haus Steinweg 11, 1883 errichtet (lnschrift). 

FOr einige zu schwarz gedruckte Aufnahmen des an si ch wohl gelungenen Bild
bandes ist offenbar der Verlag verantwortlich, ebenso fUr den auf dem Kopf stehen
den Einband des Rezensionsexemplars und den seitenverkehrten Abdruck des Or
tenberger Rathauses. Solche Mangel sind umso bedauerlicher, als die aullere Gestal
tung des Buches sehr ansprechend ist; das kratzputzverzierte Bauernhaus aus 
Eckelshausen ist ein gelungenes Titelmotiv und unterstreicht den Gesamteindruck 
des Buches. G. Ulrich Gro,Pmann 

Der lohannes-Stauda-Verlag Kassel hat seit 1980 rnit seinen "Hessen-Btichern" 
eine alte Tradition des Barenreiter-Verlages tibernornrnen, die nun ein neues eigenes 
Verlagsprogramrn begrOnden soil. Jeder Freund der Landes- und Ortsgeschichte 
wird dieses Vorhaben und die bereits erschienenen Bande freudig begrOBen. Bisher 
war es narnlich in Kassel nicht gelungen, eine Publikationsreihe zur Heimatge
schichte mit festgelegten MaBstaben fUr Inhalt, Aufmachung und Erscheinungsfre
quenz zu veranstalten. (Die verdienstvollen Ansatze bei Lometsch, Thiele & 
Schwarz, Wenderoth und Harnecher sollen auch hier besonders dankbar gewtirdigt 
werden!) 

Die "Hessen-Bticher" des Johannes-Stauda-Verlages verdienen nun die Unter
sttitzung fachkompetenter Autoren und die Hoffnung, daB sie die vorgenannten 
MaBstabe finden werden. Bisher sind diese und auch die Richtung des Programms 
leider nicht klar erkennbar. Das liegt zweifellos auch daran, daB verschiedene Titel 
aus anderen Verlagen und damit auch mit eingefOhrter Aufmachung Obernommen 
wurden. Neben Banden von hohem Wert fOr die Kasseler Geschichte und Kunstge
schichte wie H. K. B 0 e h I k e. Simon Louis du Ry und dern offensichtlich erfolg
reichen STADTFUHRER des Rezensenten finden sich "volksnahe" Veroffentli
chungen wie A. S tom men, Kleiner Ftihrer durch das Brtider-Grimm-Museum 
in Kassel und K. M i 1 t e, Rendezvous mit Kassel, denen eine wissenschaftliche 
Zeitschrift wie die ZHG gewohnlich keine Besprechung widmen wtirde. 

Es geschieht hier dennoch, urn besonders zu betonen, welche grolle Bedeutung 
der Verein fUr Hessische Geschichte und Landeskunde Kassel historischen Verof-
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fentlichungen beimiOt, die sich an ein breites, fachlich nicht vorgebildetes Publikum 
wenden. Es ist Aufgabe des Vereins, die hessische Geschichte nicht nur zu erfor
schen, sondern die Ergebnisse der Forschung auch zu verb rei ten. Dazu sind aber 
Veroffentlichungen notig, die in einem klaren, allgemein verstandlichen Stil, der 
dem dargestellten Sachverhalt angemessen ist, gesicherte historische oder landes
kundliche Tatbestande schildern. Auf die beiden folgenden Arbeiten soil daher hier 
nur deshalb so ausfUhrlich eingegangen werden, weil die Verbreitung historisch und 
landeskundlicher DarsteUungen ein wesentliches Anliegen unseres Vereins ist, und 
die Kritik sich zwar auf die besprochenen Titel bezieht, aber grundsatzlich fUr viele 
der so zahlreichen heimatkundlichen VerOffentlichungen gilt: 

Hans-Kurt Boehlke: Simon Louis du Ry, ein Wegbereiter klassizistischer Architek
tur in Deutschland, Johannes-Stauda-Verlag Kassel 1981, 166 S., 66 Abb., Papp
band 28,- DM, ISBN 3-7982-0430-6 

Zu diesem Werk muB man den Verlag aufrichtig begltickwtinschen. Boehlkes Mo
nographie Ober du Ry ist ein wesentlicher Beitrag zur Kasseler Kunstgeschichte des 
18. lahrhunderts, der Zeit, die der Stadt bis heute europaische Maf3stabe fUr ihre 
Entwicklung vorzeichnete. 
Der Verlag Obernahm mit Boehlkes Buch erstmals einen Band der Reihe "Kassel 
trifft sich - Kassel erinnert sich", mil der die Stadtsparkasse Kassel jahrlich eine 
bedeutende Personlichkeit aus der Kasseler Kulturgeschichte der 6ffentlichkeit vor
steUt und durch eine Ausstellung und die Herausgabe einer Monographie ehrt. 1978 
erschien "Paul lutius von Reuter, Pionier des weltweiten Nachrichtenwesens", 
1979 "Louis Spohr, Avantgardist des Musiklebens seiner Zeit" und 1980 "Simon 
Louis du Ry, ein Wegbereiter klassizistischer Architektur in Deutschland. 1981 wird 
mit Buch und Ausstellung "Friedrich Wilhelm Murnau, ein grof3er Filmregisseur 
der 20er lahre" (Murnau wurde durch seine Kindheit und lugendzeit in Kassel stark 
geprligt) gewtirdigt. 
Zunachst solI hier die Geiegenheit benutzt werden. der Stadtsparkasse Kassel fUr 
diese breit und auf der Basis historischer Forschung angelegte Arbeit auch im Na
men des Vereins flir hess. Geschichte und Landeskunde Anerkennung und Dank 
auszusprechen. Sowohl fUr Ausstellung und Monographie zu Louis Spohr als auch 
fUr die WOrdigung du Rys und Murnaus gelang es, nicht nur eine breite 6ffentlich
keit Ober den traditionellen Stamm der historisch lnteressierten hinaus mil diesen 
fOr Kassel wichtigen Themen bekannt zu machen. Im engen Kontakt mit Fachleuten 
und durch eine gekonnte 6ffentlichkeitsarbeit gelangen im Zusammenhang mit den 
Begleitveranstaltungen wesentliche neue Ergebnisse. Schade, dall z. B. die neuen 
Erkenntnisse, die das von der Stadtsparkasse veranstaltete "Internationale du-Ry
Wochenende" (30. Mai 81) zur Genealogie der du Rys brachte, nicht mehr in Boehl
kes Buch eingehen konnten. FOr Kassel erhalten die Ausstellungen in der Stadtspar
kasse bleibenden Wert, da sie dem Stadtmuseum Obergeben werden. Auf3er den 
Bildtafeln der Ausstellung gehoren hierzu auch sehr wertvolle Objekte wie Manu
skripte und Darstellungen Spohrs und seiner Zeitgenossen. die von der Stadtspar
kasse erworben wurden, oder das groBartige Modell des Friedrichsplatzes im 
Zustand 1790, das jetzt im Stadtmuseum die Besucher anzieht. 
Das Wirken der Stadtsparkasse kann in einer Stadt wie Kassei, der es an bOrgerli
ch em Selbstbewuf3tsein und der Kenntnis ihres kulturellen Erbes so mangelt, nicht 
hoch genug geschatzt werden. Hoffentlich wirkt das Beispiel auch auf andere Berei
che! 
Die Fachwelt kennt Boehlkes du-Ry-Forschungen bereits von seiner 1953 in GOttin
gen vorgelegten Dissertation, die nun in einer Oberarbeiteten Fassung und reich i1Ju
striert in geschmackvoller Aufmachung der Offentlichkeit zuganglich gemacht wur
den. Auf den Anmerkungsapparat der Dissertation wurde jetzt verzichtet. 
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Die Einleitung (S. 7-12) stellt die Herkunft der Hugenottenfamilie du Ry dar. Die 
kUnstlerischen und auch verwandtschaftlichen Beziehungen der dy-Ryschen Vor
fahren zu den berUhmtesten franzOsischen Architekten des 16. und 17. Jhs. waren 
bisher noch nicht im Kasseler BewuBtsein. Schade, daB die wissenschaftliche For
schung seit Boehlkes Promotion nkht mehr voll in die jeLZige VerOffentlichung ein
gearbeitet werden konnte! 
Die sehr vielseitige Ausbildung du Rys (S. 13-28) wird von Boehlke ausfOhrlich ge
schildert mit der Station bei Harlemann und Taraval in Stockholm (1746-1748), 
Jacques Fran~ois B10ndel d.J. in Paris (1748-1751), Holland (1752), Italien 
(1753-1756). Dieser Abschnitt besticht vor allem durch die VerOffentlichung von 
Zeichnungen du Rys aus seiner Studienzeit. 
Hans-Christoph Dittscheid hat jetzt im Zusammenhang mit seinen Vorarbeiten zu 
Untersuchungen Ober den WilhelmshOher SchloBbau "Charles De Wailly in den 
Oiensten des Landgrafen Friedrich II. von Hessen-Kassel: Drei wieder- und neuent
deckte Idealprojekte fOr SchloB WeiBenstein (WilhelmshOhe) aus dem Jahr 1785 (in: 
Kunst in Hessen und am Mittelrhein 20, 1981, S. 21-77, auch als Sonderdruck)" 
die Akademie Jacques Francois Blondels als die Wiege des franzOsischen Klassizis
mus herausgestellt. Auf diesem Hintergrund kann man von du Ry vielleicht doch 
nicht als von dem "im Paris des Rokoko ausgebildeten Architekten" (S. 108) spre
chen, zumal von Perraults Louvre-Kollonade bis zu Gabriels Place Louis XV (= de 
la Concorde) die klassische Ordnung fUr die groBe Architektur in Frankreich Gebot 
blieb. 
Oa du Ry sp:lter in Kassel durch KonkurrenzentwOrfe Claude Nicolas Ledoux' und 
Charles de Waillys zu Kasseler Bauten (Friedrichsplatz, SchloO WeiOenstein) kon
frontiert wurde, ware es reizvoll gewesen. Uber die Beziehungen des Kasseler Archi
tekten zu seinen MitschUlern bei Blondel mehr zu erfahren. 
Oer Hauptteil von Boehlkes Buch widmet sich der Rolle du Rys als Hofbaumeister 
in Kassel (S. 29-99). Die Schleifung der Befestigungsanlagen ab 1767 erOffnete du 
Ry u. a. die MOglichkeit zu den groflartigen PlatzschOpfungen des KOnigs- und 
Friedrichsplatzes. Boehlke sch:itzt die kUnstlerische Leistung des KOnigsplatzes hO
her als die des Friedrichsplatzes ein (S. 31, 36). VorzUge und Mangel beider Pllitze 
sind oft geschildert worden. Boehlke bringt sie nur mil franzOsischen Vorbildern 
und du Rys Ausbildung in Paris in Zusammenhang. Beil:lufig erw:lhnt Boehlke 
(S. 14), daO du Ry in Stockholm EngHsch lernte. 
Oer seit Hans Vogels "Englische KunsteinflUsse am Kasseler Hof des sp:lten 18. 
Jahrhunderts (in: Hess. Jahrb. fOr Landesgeschichte 6, 1956)" gut belegte englische 
EinfluB auf die Architektur du Rys wird in Boehlkes von der Biographie her ent
wickelten WUrdigung nicht genUgend deutlich. Es liegt nahe, auch fUr KOnigs- und 
Friedrichsplatz britische Vorbilder heranzuziehen. Der KOnigsplalz :lhnelt st:irker 
den im britischen Stadtebau des 18. Jahrhunderts so beliebten Circus (die von 
Boehlke angefUhrte Place des Victoires in Paris hat durch ihre Raummenge einen 
ganz anderen Charakter) und die Parallelen der rechteckigen rasenbewachsenen 
Stadtpl:itze in GroBbritanruen und Amerika (Edinburgh, Newhaven) sind unUber
sehbar. Der Bezug der Architektur zur Landschaft. der fUr du Rys Bauten so we
sentlich ist, muB nicht von schwedischen EinflUssen abgeleilet werden (so S. 109). 
Er ist bereits im Werk Andrea Palladios (1508-1580) angelegt, dessen Vorbild du 
Ry auch in Frankreich und Italien begegnete und das entscheidend fUr die Stilent
wicklung in der angelsachsischen Welt war. Die Kulturbeziehungen zwischen 
Hessen-Kassel und GroBbritannien mUssen auch auf du Ry gewirkt haben. Viel
leicht ist hier auch sl:lrker der unmittelbare EinfluB Landgraf Friedrichs 11. zu su
chen, der ja von seiner Engiandreise 1769 mit vielf:lltigen, sehr konkreten Anregun
gen nach Kassel kam (u. a. Museum Fridericianum). Dieser persOnliche EinfluB des 
Landgrafen wUrde auch die Gleichzeitigkeit von rein klasssizistisch durchgeglieder
ten Bauten (Palais von Jungken, Fridericianum, Elisabelhkirche) und st:lrker der 
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Barocktradition verpflichteten (Palais von Waitz, Nahlsches Haus) erkUiren. Boehl
ke deutet sie bei seiner Beschreibung (S. 71-92) lediglich mit der Stellung du Rys 
am Obergang vom geHiuterten Rokoko zum palladianischen Klassizismus. 
Drei kurze Kapitel zu du Rys Stellung in der Kuiturpolitik Landgraf Friedrichs 11. 
(als Mitglied der Societe des Antiquites S. 100-102, als Professor der Akademie 
S. 103-105) und in der allgemeinen Kunstgeschichte (S. 107-111) beschlieilen den 
Text. Es folgen noch eine "Zeittafel zu Leben und Werk" (S. 111-114) und eine 
kurze Literaturauswahl (S. 114 f.). Sehr nUtzlich sind die "Fachworterlauterungen" 
auf einem gesonderten Lesezeichen, die Jutta Schuchard zusammenstellte. 
Einige kleine Fehler sollten korrigiert werden: Irrtilmlich wird das Ouoneum in Kas
sel zum "einst altesten festen nachantiken Theater des Kontinents" (S. 35). AlIein 
Palladios erhaltenes Teatro Olimpico in Vicenza wurde bereits ab 1580 erbaul. Das 
Ouoneum ist dagegen der aiteste feste Thealerbau Deutschlands. Die Beschreibung 
von du Rys eigener Hand, das Museum Friedericianum besaBe "einen Vorbau rnil 
sechs einzelnen Saulen dorischer Ordnung" (S. 79), hatte die Anmerkung des Au
IOrs verdient, daB es sich urn jonische Saulen handelt. Von Karl Paetow "KlassiLis
mus und Romantik in WilhelmshOhe (Kassel 1929)" S. 85 f. und Abb. 48 tibernahm 
Boehlke die Zuschreibung der Schloilkapelle WilhelmshOhe fUr du Ry (S. 94), die 
tatsachlich von Heinrich ChrislOph Jussow stamrnt, und die Annahme eines Projek
tes fUr ein "chinesisches" Corps de Logis (S. 96), das nie besland. Leider wiederho
len die sehr wirkungsvollen Deckblauer am Anfang und Ende des Bandes mil dem 
groBformatigen "Entwurf zur Neugestaltung der Hauser an der Bremer StraBe zwi
schen Carlshaver Strafie und Fruchthaus" (auch S. 69) den Fehler aus dem Katalog 
zur Ausstellung 1979 "Aufklarung und Klassizismus in Hessen-Kassel unter Land
graf Friedrich 11." Abb. Nr. 283: Auf dem alten Zustand (freiliegendes Fachwerk) 
mit sonst heruntergeklappten Blauern mUBte auch das alte MUllertor herunterge
klappt sein, d. h. den Blick in die MUllergasse verstellen. Dagegen sah der Sanie
rungsplan du Rys den tatsachlich erfolgten Abbruch des Tores vor. Die Klappe, die 
es auf dem Foto zeigt, ware also zu heben, sodaB man in die daruntergezeichnete 
Strailenfiucht der MOllergasse blickt. 
Diese Fehler wurden genannt, damit sie nicht in die Kunstgeschichte Kassels einge
hen. Sie schmalern aber keineswegs die groBe Bereicherung der Kasseler Kulturge
schichte durch die Veroffentlichung dieser Du-Ry-Monographie. 

Karl-Hermann Wegner 

Alfred Stommen, Kleiner FUhrer durch das BrUder-Grimm-Museum in Kassel. 
lohannes-Stauda-Verlag Kassel 1981, 32 S., 4 Abb., 8", DM 3,-, ISBN 3-7982-
0649x. 

Ein kleiner, leicht zu handhabender FUhrer durch das BrUder-Grimm-Museum 
wird jedem willkommen sein, dem der vom Museumsleiter Dieter Hen n i g ver
faBte "Katalog der Ausstellung im Palais Bellevue" zu ausfilhrlich und unhandlich 
ist. Leider wird aber bei dem vorliegenden Heftchen der Zweck schneller Informa
tion durch den Verfasser selbst vereitelt, indem er die Beschreibung der Ausstellung 
durch umstandliche Abhandlungen erweitert. Der Text gliedert sich in eine Einlei
tung S. 3 f. (hier hatte ein Inhaltsverzeichnis bessere Dienste getan), die Beschrei
bung der ausgestellten Gegenstande "Die AussteJlung" S. 5-23. eine Lebensbe
schreibung "Die BrUder Grimm" S. 23-31 und eine Geschichte des Museumsge
baudes "Das Palais Bellevue" S. 31 f. Alle vier Teile Uberschneiden sich durch un
nOtige Wiederholungen. Vor allem fUr altere Besucher ist der Druck des Textes zu 
klein. 

Der Stil des FUhrers scheint sich zunachst an Kinder zu richten. Doch wider
spricht dem die Anrede "Sie". Der Autor sucht also offensichtlich .. Volksnahe". 
Die anpreisende Werbung fUr das Museum in der Einleitung erscheint UberflUssig, 
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da bereits vorausgesetzt wird, daB der Leser die Ausstellung besucht. Verschiedent
lich biedert sich der Text mit Modemismen und umgangssprachlichen AusdrOcken 
an, die sich mit dem sonst weihevoll trauten StH stoBen: "Der Super-8-Film war 
noch nicht erfunden ... " (S. 8); der Vergleich des Observatoriums Landgraf Karls 
auf dem Palais mit einem "penthouse" macht die architektonische Gestalt nicht an
schaulicher (S. 31), "dem etwas pingeligen Jacob" (S. 8), "glimpflichere Arbeits
bedingungen" (S. 6); "Jacobs Kenntnisse im pariserischen Franzosisch machten ihn 
bei Hofe sehr beliebt ... ". Es fehIt auch nicht an unsachlichen Begriffen: Das 
Brtider-Grimm-Museum zeigt fast ausschlieBlich Originale; wozu die Betonung 
"Originalhandschrift" (S. 6, 7) und "Originalfotografie" (S. 8, 21)? Man m6chte 
hier, wie bel so manchem Verfasser, den zitierten Text Jacob Grimms in Erinnerung 
rufen: "weil elende Worte auch Unreinheit in der Sache hinter sich haben". (S. 7). 

Der Plauderton der gesprochenen Rede (oder wurde das Manuskript gar nach 
dem Tonband einer "OriginalfUhrung" Stommens hergestellt?) ist im beschreiben
den Teil unpassend und in seiner Ungenauigkeit argerlich: "Vielleicht aus Persien 
oder wohl noch weiter her, z. B. aus Indien, glaubt man, daB sie (= die Marchen) 
gekommen sind" (S. 8-10) oder peiniich banal: "Diese Kupferpiatte ist fOr den in
teressant, der diese Drucktechnik nicht kennt" (S. 13). Die aufgeschwemmten 
Kommentare erschweren zudem die Ubersicht Uber die Ausstellung. 

Glticklicherweise hat den Autor das ausgedehnte Zitieren von Dieter Hen
n i g (Katalog der Ausstellung) und Ludwig Den e eke (ohne Angabe der 
Quelle!) vor grofleren Fehlern bewahrt. Einige mtissen dennoch berichtigt werden: 
Stommen erkennt auf dem Aquarell L. E. Grimms "Blick aus Wilhelm Grimms 
Zimmer" das Palais Bellevue, "in dem Sie sich jetzt befinden". Es handelt sich aber 
urn das jetzt nicht mehr vorhandene Eckgebaude Hugenotlenstraf3e/ Schane Aus
sicht (= Palais Prinz Georg). Die AusfaIle Stommens gegenUber Kurftirst Wilhelm 
1. in Zusammenhang mit dem Brief vom 18. Ill. 1819 sind vallig faisch, da sie sich 
auf Kurftirst Wilhelm n. und seine Geliebte, die Grafin Reichenbach, beziehen (die 
sich tibrigens fUr das Verbleiben der Brtider Grirnm in Kassel einsetzte). Der Autor 
verwechselt also beide Kurftirsten, nimmt von ihren Regierungszeiten keine Notiz 
und wiederholt diesen Irrtum (S. 18 f., 28). Welchen der beiden FOrsten er auch 
meinen mag, seine Behauptung "Auflerdem schatzte der sonst verschwenderische 
FOrst Ausgaben fOr ,Kultur' nicht besonders" trifft auf keinen zu. Wilhelm 1. war 
sprichw6rtiich sparsam und der Bauherr groflartiger Kulturdenkmaier, und Wil
helm 11. ist als Mazen von Musik und Theater (Louis Spohr), von Malerei und Ar
chitektur ausgewiesen. 

Die Charakterisierung K6nig Jeromes als "Kunst- und kulturbeflissener Mazen, 
dem die Stadt Kassel mehr zu verdanken hat, als die heutigen Kasselaner gemeinhin 
wissen", entspricht zwar einer derzeitigen Mode in Kassei, mtiflte aber nach alien 
bisher bekannten gegenteiligen Fakten (man denke nur an das Schicksal von Gale
rie, Museum und Akademie in Kassel) im einzelnen doch noch belegt werden. 

Eine Irreftihrung des Publikums stellt die einzige Erklarung zur Person des 
Grimm-Schwagers Ludwig Hassenpflug dar, "der in der demokratischen Entwick
lung Hessens noch eine bedeutende Rolle spielen soUte" (S. 27). Spatestens hier 
mUflte es Stommen aufgefallen sem, daIl seine dem Besucher gebotene Idylle "Brti
der Grimm in Kassel" nicht aufrecht zu halten ist. Das immer wieder gegeiflelte Un
verstandnis des kurfUrstlichen Hofes (S. 28) gegentiber dem Wirken der beiden Ge
lehrten (die ja von der Offentlichkeit zurtickgezogen lebten) entsprach durchaus der 
allgemeinen Kasseler Stimmung. Es erstaunt heute immer wieder, wle wenig Notiz 
die anderen bedeutenden Personlichkeiten Kassels von ihren Zeitgenossen Grimm 
nahmen: Louis Spohr und Malwida von Meisenbug lebten in ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft. Der Oberbilrgermeister Karl Schomburg verkehrte in den gleichen 
GeseUschaftskreisen und scheint die Brtider nie zu erwahnen. Einen Versuch, sie in 
Kassei zu halten, hat er jedenfaUs nie unternommen. 
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Wenn die beiden Arbeiten von Milte und Stornrnen hier so ausfUhrlich bespro
chen wurden, dann deshalb, urn zu zeigen, daB gerade Darstellungen fUr ein breites 
Publikurn nicht "rnit der linken Hand" oder gar nach Tonbandaufzeichnungen ge
rnacht werden dUrfen. Nur durch solide Sachinforrnation werden neue Kreise fUr 
die Auseinandersetzung rnit der Geschichte zu gewinnen sein. 

Karl-Hermann Wegner 

Kurt MUte, Rendezvous rnit Kassel, lohannes-Stauda-Verlag Kassel, 
3. neu bearbeitete Auflage mit englischer Zusarnmenfassung, lohannes-Stauda
Verlag Kassel 1981,965., DM 28,-, ISBN 3-7982-0429-2. 

Man muB dern lohannes-Stauda-Verlag zugute halten, daB Miltes "Rendezvous" 
ursprUnglich keine Produktion des eigenen Hauses war. Der handliche Bildband er
schien vor zehn lahren im Verlag Schneider & Weber zum ersten Male und wurde
auch vom Rezensenten - immer wieder gem gekauft, urn als Geschenk an FreL:.nde 
und Gaste filr Kassel und seine Schonheiten zu werben. Dazu trugen neben dem da
mals (mittlerweile nicht rnehr so) gilnstigen Preis die reprasentative Bildauswahl (sie 
ist heute stellenweise ilberholt: so das Luftbild mit inzwischen langst geschlossenen 
Baulticken, der Konigsplatz roit der eingeschossigen Randbebauung und die blick
fangenden Minirocke) und vor allem die geiungene Gestaltung sowie der attraktive 
Umschlag (Dieter Freiherr von Ad r i a n) bei. Ein Mangel des Buches - auch fUr 
diese Besprechung - ist die fehlende Paginierung. Der Bildteil (von 21 irn Photo
nachweis am Ende des Buches genannten Photographen) ist aufgegliedert in drei 
Bereiche: "Die Stadt", "Parkanlagen" und "Kulturelles Kassel", wodurch sich 
Oberschneidungen oder willkilrliche Trennungen ergeben. Der ietzte Teil ist am aus
fUhrlichsten und informativsten. Bei einem Bildband erwartet man drucktechnisch 
scharfere Reproduktion der Photos. Die Bildtexte entsprechen gut dern Zweck einer 
Oberblicksinforrnation. Ein kleiner Fehler: "In der Regierungszeit des Landgrafen 
Moritz ... wurde 1585 der Renaissancebau des Marstalles vollendet." Die Regie
rungszeit des Landgrafen Moritz war von 1592-1627; der Marstall wurde 
1591-1593 erbaut. 

Kaum jemand, der das Buch in den letzten lahren verschenkte, wird die 23 Seiten 
Einleitungstext von Kurt Milte gelesen haben. Milte bezeichnet sie selbst als "die 
noch fallige Gesamt-Liebeserklarung" an Kassel. Er bedrangt unsere arme Stadt 
rnit so Uberschwenglichen AusbrUchen seines Gefilhls, daB es selbst einem unbeirr
baren Lokalpatrioten peinlich wird. Man hat Hemmungen die Treuherzigkeit dieser 
Kassel-Liebe zu kritisieren, denn der Mallstab des guten Geschrnacks wilrde die tiefe 
Ernpfindung mit der Blollstellung ihres flachen Ausdrucks vernichten. Man drangt 
sich nicht gem in solch personliche Zweierbeziehung! Es ware eine Aufgabe von lite
rarischem Rang gewesen, eine "Liebeserklarung" filr Dritte nachvollziehbar zu for
mulieren. Doch Milte brachte einen Werbetext oh ne jede kritische oder differen
zierte Betrachtung. 

Folgt der Leser noch bereitwillig den humorigen Passagen ("Neapel sehen und 
sterben ... Kassel sehen und dort leben"), so wird er bald durch gewollt literarische 
abgestofien. Die aufgesetzten Bilder reiOen den Poeten selbst mit fort: er "wird die
ses Riesen-Watt-Gemalde aus Gltihfaden und Neonrohren nicht vergessen" (= das 
nachtliche Kassel); "la, wenn wir das Spinnennetz der Strallen betrachten, so 
scheint es an stammigen Waldbaumen aufgehangt zu sein"; die Fulda wird zum 
"breiten Strom" mil .. eleganten Schleifen"; die TreppenstraBe zu "City-Kaska
den" ("Diese Fernsicht macht den Treppenabstieg zum Dahinschweben; man 
glaubt si ch federleicht und filhlt sich beschwingt, und wahrscheinlich sorgen nur die 
attraktiven Schaufenster dafilr, daB man die Bodenhaftung nicht verliert. "). 1st das 
Kassel, ist das die Treppenstralle, die Anliegern und Stadtverwaltung soviel Sorgen 
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bereitet? Wenn man auch tiber Geschmack streiten kann, so wird hier Kritik am Stil 
geiibt, weil er den Sachverhalt verfalscht. Es ist unrichtig, den Zissel als "eine Art 
,Sommerkarneval der alten Fischersleut''', Fassaden der untergegangenen Altstadt 
als "prunkvoll", Simon Louis du Ry als "genialen Architekten" (wenngleich ihm 
einzelne geniale Werke gelangen), die Landgrafen Carl ("den man getrost den Gro
Ben nennen k6nnte") und Friedrich H. ("die gewaltige Marmorstatue ... im 
R6mer-Look bombastisch angelegt") als "wahrhaft k6nigliche Erscheinungen", 
die ehemalige Kommandantur als "volumin6ses Barockgebaude" zu bezeichnen. 
Die Freude am Barock Hif3t immer wiederkehren: "der barocke FUrst", "der ba
rocke Baumeister". Wo sind die "r6mischen Garten in Tivoli", "die mythologi
schen Figuren, die die Orangerie Uppig und faunisch umgeben"? lch lasse mich von 
diesem Sti! hinreif3en, immer mehr Beispiele aufzuzahlen - doch sie sind zahllos. 

Es fehlt zudem nicht an rein sachlichen Fehlern: Wenn auch die genaue Zahl der 
Bombenopfer des letzten Krieges in Kassel bisher nicht ermittelt werden konnte, so 
ist "Der Krieg forderte in Kassel fast 10 000 Menschenopfer" sicher falsch. Nach 
den Unterlagen des Standesamtes starben durch Bombenangriffe 9202 Menschen; 
nach den Aufzeichnungen der Luftschutzpolizei wurden aber ungefahr 13 000 Tote 
nach Bombenangriffen bestattet. Es ist hier nicht am Platz, auf alle Klischees in der 
Kasseler Lokalgeschichte einzugehen, die Milte wiederholt ("Aus der FrUhgeschich
te der Stadt wissen wir, daB ihre Burger auf3erst streitbare Kampen waren, die sich 
von ihrem Landesherren die Butter nicht vom Brote nehmen lieBen".) Doch welche 
Vorstellung hat er van der kurhessischen Verwaltung, wenn er schreibt (1866): "Be
amte lasten die Hofbediensteten ab"? Es ist auch historisch faJsch, dall erstmals 
nach 1945 eine selbstandige Entfaltung des Burgertums m6glich gewesen sei. 

Der Text wurde bei der jetzigen Neuauflage in manchen Einzelheiten aktualisiert, 
doch ist er in allern ein einseitiges Loblied der ausgehenden 60er lahre. Er preist 
noch heute unretlektiert die inzwischen auch kritisch beurteilten Verkehrskreuze 
und Parkdecks der Wiederaufbauphase, bezeichnet das Rathaus als durch Reduzie
rung der Baumasse vorteilhaft verandert", den Marstall als geiungenen Wiederauf
bau und beweist eine heute langst aufgegebene Voreingenornmenheit gegenuber den 
"Btirgerburgen" des Vorderen Westens. 

Sehr zu loben ist, daB der Verlag das Buch auch mit englischem Text (Paul H e i -
n e m ann) herausbrachte. Bei Obersetzungen historischer Darstellungen gentigt 
aber rein sprachliche Kompetenz nicht zur genauen Wiedergabe des Sachverhaltes. 
Es sei hier nur als Beispiel genannt, daB der "Marstall" in der Altstadt sowie in Wil
helmshahe immer als "the royal stable" bezeichnet wird, was sicher nicht der land
grat1ichen und kurfUrstlichen Nutzung entspricht. 

Miltes "Rendezvous" schlieBt wieder eine Lucke auf dem BUchermarkt. Unsere 
Stadt haue jedoch ein wahrheitsgetreues Portrait verdient, gezeichnet aus der Sicht 
der Gegenwart. Solch zeitgebundene Veraffentlichungen wie die Miltes sollten nicht 
durch wiederholte Autlagen einer Kritik ausgesetzt werden, die ihr Besserwissen 
auch dem zeitlichen Abstand verdankt. K. H. Wegner 

He/mu! Range, lugendstil-Gebaude in Kassel, lohannes-Stauda-Verlag Kassel 
1980,96 S., 66 Abb., Pappband, 24,- DM, ISBN 3-7982-0424-1. 

Das sehr kurze Geleitwort des Kasseler Gesamthochschulprofessors Lucius 
Bur c k h a r d t am Anfang des Buchleins druckt die Freude Uber das Erschei
nen dieser Studie treffend aus: Nach den groBen Verlusten aiterer Bausubstanz in 
Kassel durch Krieg und Wiederaufbau ist es notwendig und lohnend, die Architek
tur der lahrhundertwende aufzuarbeiten. Leider verschweigt Burckhardt - und die 
Publikation auch sonst -, daf3 es sich urn eine bereits fruher vorgelegte Diplomar-
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beit handelt. Es ist sehr zu begrtiOen, daB dieses so interessante und attraktive Mate
rial jetzt der Offentlichkeit vorgestellt wird. Man wundert sich jedoch, daO es mit so 
wenig Sorgfalt geschieht. Der Verfasser hielt es offensichtlich nicht fOr notwendig, 
das an der GhK als akademische Prufungsarbeit angenommene Manuskript fOr die 
strengeren MaOsHibe einer interessierten Offentlichkeit zu Oberarbeiten. Das ist sehr 
schade, denn mit ein wenig zusatzlichem Einsatz ware ihm ein groOartiger Band ge
lungen, der ein Oberall aktuelles Thema fOr Kassel in breiten Schichten popular ge
macht hatte. Das vorliegende Bandchen besticht durch ein ausgezeichnetes Lay-out, 
doch stOOt man schon beim fltichtigen Betrachten im Inneren auf immer neue Un
vollkommenheiten. Hier sollen nur die schwerwiegenden genannt werden: 

Ranges Buch gliedert sich in eine EinfOhrung zum Thema ]ugendstil mit den Ab
schnitten .. Begriffe", "EinfOhrung", "Vorgeschichte". "Der Beginn", "Frank
reich", "Spanien", "Schottland", .. Deutschland" (S. 8-33) und den eigentlichen 
Kasseler Teil ("Die Kasseler Bau-Substanz", "lugendstil in Kassel" S. 35-95). 
Hinzu kommt ein "Verzeichnis der ]ugendstilgebaude in Kassel" (5. 96 f.), das 64 
Gebaude benennt, sich aber nur auf die behandelten beschrankt und dabei wichtige 
]ugendstilarchitekturen in Kassel (z. B. KunoldstraBe, WigandstraBe) unberOck
sichtigt laBt. Sehr ntitzlich ist der ausklappbare Obersichtsplan am Ende des Ban
des, in dem die Viertel mit lugendstilarchitektur markiert sind. Leider ist er in ei
nem so groben Raster gedruckt, daB nur der Ortskundige die Namen entziffern 
kann. Ein Literatur- und Quellenverzeichnis fehlt vOliig. Die beim Text auf dem 
Rand ausgeworfenen Zitatnachweise sind uneinheitlich und geben oft nicht die noti
gen bibliographischen Angaben. 

Die Gliederung der Arbeit ist nicht logisch formuliert; so hatte nach "Vorge
schichte" in der Reihenfolge der Ursprungslander statt "Der Beginn" (5. 20 f.) 
besser "Belgien" (vielleicht verdruckt?) gepaBt, denn davon handelt der Abschnitt. 
Nach seinem Inhalt muB der Abschnitt "Deutschland" (S. 28-33) korrekterweise 
"Deutschland und Osterreich-Ungarn" heiGen. Die Abschnittstitel "Die Kasseler 
Bausubstanz (S. 35 ff.) und "Jugendstil in Kassel" (S. 85 ff.) erschlieBen keines
wegs den jeweiligen Inhalt, der eine stilistische Analyse ("Florealer" und "Linearer 
]ugendstil" S. 36-83) von einer Entwicklungsgeschichte ("Neue Bauaufgaben", 
"Bautypen 4

', "Die Idee des Organischen" S. 86-95) sehr unglticklich und inkonse
quent trennt und dann doch wieder vermischt. 

Der Text des Bandes enttauscht besonders im Kassel betreffenden Teil nicht nur 
durch die KOrze (die Seiten sind meist nur halb bedruckt), sondern durch die Dtirf
tigkeit der Information. Der erste Teil benennt die wesentlichen Impulse der euro
paischen Entwicklung. Der Uberblick Ober die Begriffe (S. 8 f.) ist pragnant. Der 
Vorschlag des Autors (S. 9), fOr den linearen Jugendstil in Deutschland die Bezeich
nung "Profunktionalismus" (er verwechselt wehl die griechische Silbe "pro" mit 
der lateinischen; gemeint ist sicher "prae") oder "Vorpurismus" (warum hier jetzt 
"vor"?) einzufOhren wegen seiner engen Verbindung mit dem Funktionalismus des 
Dessauer Bauhauses, ist nicht glticklich. Einerseits kame die Gleichzeitigkeit mit den 
anderen Jugendstilrichtungen nicht mehr zum Ausdruck; andererseits aber wtirde 
die Rolle des Funktionalismus als Reaktion auch auf den ]ugendstil unterbewertet. 
Im ubrigen ist die deutsche Sonderentwicklung beim Jugendstil keineswegs auBerge
wOhnlich in der Kunstgeschichte. Renaissance und Barock in Deutschland haben 
Stilformen hervorgebracht, die den romanischen Landern Europas vOllig fremd 
blieben. 

Wenn sich der Autor auf eine stilistische Analyse und die Darstellung ihrer Ent
wicklung beschrankt hatte, ware das niemand als Mangel aufgefallen. Aber warum 
begibt er sich auf das Gebiet def allgemeinen Geschichte und erstaunt da den Leser 
durch eine so entwaffnende Ahnungslosigkeit, daB man jede Kritik von vornherein 
aufgeben mOchte. Die Auslassungen tiber die Grunderzeit ("EinfOhrungH S. 20 f.) 
'mOBten Satz fOr Satz richtig gerOckt werden. Es gentigt eine Stilprobe: "Die Fassa-
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den, die uns ein lahrhundert danach so erfrischend zu sein scheinen ... , mtissen 
von den damaligen Menschen als Element der Unterdrtickung empfunden worden 
sein, ... versehen mit Renommierbalkonen, auf denen die Vater ihre erwachsenen 
Tochter ausstellten, wenn un ten die Herren Offiziere promenierten" (S. 10 f.). Hier 
soil nur auf die falsche Verbindung zur Kunstentwicklung eingegangen werden: So
gar in Kassel reicht der Rtickgriff auf vergangene Stilformen, der den Historismus 
kennzeichnet, weit vor den Sieg von 1871 zurtick (Lowenburg, Standehaus!), den 
Range als Ursache fUr die grtinderzeitliche Entwicklung angibt. Zudem sind Histo
rismus und Ekletizismus seit Beginn des 19. lh. eine allgemeineuropaische Erschei
nung. 

Die naive Zuordnung von lugendbewegung und lugendstil (S. 12 f., 17) und bei
der RUckfUhrung auf ein Nietzsche-Zitat vereinfacht die vielfaltigen und dabei auch 
unterschiedlichen QueUen beider Bewegungen derart, dan die Aussage historisch 
falsch wird. V611ig unerwahnt bleibt in dem informativen Oberblick Uber die Ent
wicklung in Belgien, Frankreich, Spanien, Schottland, Deutschland und Osterreich 
die ausgepragte Neigung des Jugendstils zu betont elitaren Geschmacksrichtungen, 
ausgefallenen und wertvollen Materialien und artifiziellen Konstruktionen (ein star
ker Gegensatz zur lugendbewegung!). Hier scheint der Autor Schwierigkeiten mit 
den Polen seines Geschichtsbildes zu haben. 

Auf den wenigen Seiten, die Kassel betreffen (S. 86, 88, 90, 95) erschreckt den Le
ser die Vorstellung des Autors vcn der Geschichte Kassels urn 1900. Er bemtiht sich 
auch garnicht, den historischen Hintergrund der behandelten Architektur zu erhal
ten, sondern kommt allein mit dem Klischee aus: "Die Stadt Kassel diente Anfang 
dieses Jahrhunderts Kaiser Wilhelm 11. als Sommerresidenz. Sein Gefolge wird die 
mal3gebliche Interessengruppe gewesen sein, fUr Wohnungen in jenen grol3en Ren
ditehausern ... in dieser Stadt ... " (S. 86). Wir erfahren nichts Uber einzelne Bau
herren, Architekten, Gebaude. Lediglich in Bilderklarungen tauchen drei Architek
tennamen auf (S. 49, 53, 66, 95). Die lugendstilbauten des bekannten Kasseler Ar· 
chitekten Anton Karst (Kreuzkirche, Villa in der GoethestraBe, HenschelviUa) wer
den garnicht erwahnt. Hier zeigt es sich, wie problematisch es ist, daB dieses Buch 
nur den zufailig erhaltenen Bestand behandelt. Nur die von Hermann Muthesius 
1910 fUr den Kapitanleutnant z. S. von Strombeck "in der Umgebung dessen Lan
dereien ... im englischen Landhausstil" (S. 91 f.) errichtete Villa in Harleshausen 
wird einzeln erwahnt. Auch hier erscheinen die topographischen wie stilistischen 
Epitheta vollig aus der Luft gegriffen. Mit der Vermutung .. Durchaus einen EinfluB 
... mag auch die von Prof. Soeder geleitetete Architekturklasse der hiesigen Kunst
hochschule ausgeUbt haben" (S. 90) ohne Nennung von Namen und Bauten verwei
gert der Autor geradezu jeden Anspruch auf ein wissenschaftliches Forschungsinter
esse. FUr die folgende Entwicklung kann dann der Autor die in der Arbeit von 16rg 
Kat z .. Internationaler Stil in Kassel, Selbstverlag Kassel 1976," aufgearbeiteten 

Architekten nennen (S. 94, allerdings ohne Katz zu erwahnen!). Die Haufung von 
Begriffen wie "Bodenspekuiation", "Renommieretage", "Renommierfassade" in
formiert Uber das jeweilige Problem nicht. Leider belegt Range seine Thesen nicht 
mit Beispielen, weder die, daB sich def Jugendstil in Kassel weitgehend im Dekorati
ven ersch6pft, noch die, daB sich bei Einzelbauten auch der Wandel im GrundriO 
beobachten laBt. Seine Charakterisierung der Bauten des Historismus erschopft sich 
im Klischee (S. 88) und scheint die vielen seit kurzem erschienenen Arbeiten Uber die 
Architekten des 19. Jh. zu ignorieren. 

In dern Abschnitt "Die Idee des Organischen" (S. 90-95) gelingt Range die an
gestrebte Abgrenzung vcn JugendstiI und Funktionalismus nicht. Zusatzliche Ver
wirrung stiftet hier das plotzlich ohne Erklarung eingefUhrte Gegensatzpaar "flora
ler" und .. industrieller Baugedanke" (bes. S. 94). Mit 66 Abbildungen auf nur 96 
Seiten ist das BUchlein eigentiich ein "Bildband". Doch - ach! - auch die Photos 
enttauschen. FUr eine Examensarbeit, von Studenten unter Zeitdruck selbst ge-
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knipst, entstand eine anerkennenswerte Materialsammlung. Von Photobanden ist 
man heute so verwohnt, daB hier der Mangel sofort auffallt. Dem anspruchsvollen 
Layout des Buches entspricht auch nieht die schlechte Qualitat der Photos im Ein
leitungsteil (Glaspalast London S. 17, Metrostation Paris S. 23 u. a. S. 29, 30). Der 
ohnedies grobe Raster a1ler Reproduktionen UU3t hier die Dbernahme der Vorlagen 
(die jedes Photoarchiv hatte liefern konnen) aus anderen Druckwerken peiniich 
werden. 

Zum SchluB bleibt der Dank an Autor und Verlag, das interessante Thema vorge
stellt zu haben, aber auch die Hoffnung, daB sich bald ein Bearbeiter findet, der den 
Stoff mit groBerer Freude wirklich erschopfend behandelt. 

Karl-Hermann Wegner 

Arbeitsgruppe des Kunstgeschichtlichen Instituts der Philipps-Universitdt: Die 
Stadt Marburg - Gesamtdokumentation - l. Btirgerhauser der Altstadt: Bildband 
(Marburg/GieOen 1976) - I!. Btirgerhauser der Altstadt: Katalog Studien zur bau
lichen Entwicklung Marburgs im 19. lahrhundert (Marburg 1981) 

, 
Schon in den ersten, auf der konstituierenden "Generalversammlung" am 29. De
zember 1834 in Kassel beschlossenen Statuten des .. Vereins fUr hessische Geschichte 
und Landeskunde" wurde als eine der Grundlagen "einer umfassenden Geschiehte 
des Landes und der Bewohner" die "Beschreibung von Alterthtimern aller Art" be
zeichnet. In diesem Paragraphen der Statu ten ermahnte der Verein seine Mitglieder, 
die Aufmerksamkeit "auf Sammlungen und, soweit es thunlich ist, Erhaltung alter 
Denkmaler ... zu rich ten. " 
Weiter heiBt es in § 6, daB "jedes wirkliche Mitglied verpflichtet (sel), die Zwecke 
des Vereins zu fordern; namentlich wtinscht man, daB jeder fUr die Erhaltung und 
Rettung der in seiner Gegend befindlichen Denkmaler so viel als moglieh Sorge tra
ge." Nach fast 150 lahren sind diese Forderungen heute zeitgemaBer als je zuvor 
und sollten jedes Mitglied des Vereines zu tatiger Mitarbeit im Denkmalschutz be
wegen. 

Gleich in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens versuchte der Verein, dem 
Denkmalschutz auch durch die Inventarisation van Baudenkmalern Rechnung zu 
tragen. So erschien am 22. Mai 1843 ein van Rommel, Schubart, Bernhardi und 
Landau unterschriebener Aufruf an die Landbaumeister zu diesem Thema; weitere 
Bemtihungen kamen dann auch haufig in Eingaben und Hinweisen an die zustandi
gen RegierungssteUen zur Sprache, doch wurde vor 1866 keine Inventarisation vol
lendet. 

Nach dem gewaltsamen Anschlufl Kurhessens an PreuBen verftigte der kgl. Ad
ministrator, spatere Regierungs- und Oberprasident in Kassel, von Moller, 1866 das 
Verzeichnen der Denkmaler in den einzelnen Kreisen. Nachdem diese amtlichen 
Verzeiehnisse erstellt warden waren, wurde der Verein fUr hessische Geschichte und 
Landeskunde mit der Erarbeitung eines ausflihrlichen Inventarwerkes beauftragt. 
Die AusfUhrung wurde tibertragen an den kgl. Baurat in Kassei, Heinrich von 
Dehn-Rothfelser, und Wilhelm Lotz, der durch seine 1863 veroffentlichte "Kunst
topographie Deutschlands" bekannt geworden war. Lotz hat damals an der Mar
burger Universitatsbibliothek als Sekretar gearbeitet und war pianender Architekt 
des Gymnasium-Neubaues in der Marburger Untergasse 1865-1868, der dann 1973 
abgebrochen wurde. 

Dieses Inventarwerk, das Denkmaler bis ins 18. lahrhundert berticksichtigte, 
konnte in Kassel sehon 1870 durch den Verein flir hessische Geschichte herausgege
ben und veroffentlicht werden: H. von Dehn-Rothfelser und W. Lotz. Die Bau
denkma1er im Regierungsbezirk Cassel mit Benutzung amtlicher Aufzeichnungen 
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(lnventarium der Baudenkmaler im K6nigreiche PreuOen/ Provinz Hessen-Nassau, 
Reg. Bez. Cas,el). FOr mehr ai, ,echzig Jahre blieb dieser Band, gerade auch wegen 
seiner stilsicheren und ziemlich genauen Datierungen, oh ne Nachfolger und Kon
kurrenz. wenn sich auch nach der Jahrhundertwende gewisse Mangel, insbesondere 
bei der Auswahl der aufgenommenen Bauten, vor dem Hintergrund sich wandeln
der Auffassungen Uber die DokumentationswOrdigkeit, abzeichneten. 

Inzwischen hatle sich der erste Bezirkskonservator Ludwig Bickell mit der Pla
nung eines besonderen Marburger lnventarwerkes beschaftigt und unter anderem 
zu diesem Zweck eine umfangreiche Sammlung von Photographien angelegt, roit 
denen der geplante Band reich bebildert werden sollte. AIs Bickell 1901 starb, hatte 
die Arbeit an dem Text dieses Inventares noch nicht begonnen. Da aber bald fOr ei
nige andere Stadte und Kreise des Regierungsbezirks Kassel (so fOr Gelnhausen, 
Fritzlar und Kassel selbst) ausfOhrliche lnventarwerke vorlagen, blieb das Projekt 
eines Marburger Bandes zumindest lebendig, wurde 1920 wiederum angekUndigt 
und erschien endlich 1934 in einem ersten Band. 

Nach langjahrigen Vorarbeiten legten in diesem Jahr der Direktor des Marburger 
Staatsarchives, Geheimrat Friedrich KOch, und der Kirchenbaurat Bernhard Nie
meyer den ersten Marburg-Band in der Reihe "Die Bau- und KUnSldenkmaler im 
Regierungsbezirk Cassel" vor. Dieser Atlasband war nach dem vorangestellten Vor
wart dem StraOenbiJd der Stadt gewidmel, das Gesamtwerk war auf drei Bildbande. 
die zu einem groOen Teil auf den alten Aufnahmen von Bickell beruhen soli ten, und 
auf ebenso viele Textb:1nde angelegt; der erste Textband wurde noch fOr 1934 ange
kOndigt. Damit war erstmals eine umfassende Inventarisation al1er in Marburg fOr 
denkmalwOrdig erachteten Gebaude und StraOen- und Stadtansichten vorgenom
men warden. 

Schon die Bildauswahl des damaligen Atlasbandes laOt ahnen, welchen groOen 
Wert der angekOndigte Textband und die weiteren Teile des lnventares fOr die For
schung bekommen hatlen. wenn sie fertiggesteUt warden waren. Nur wenige Noti
zen und Skizzen zu verschiedenen Hausern sind alles. was von diesem Vorhaben er
halten ist; sie befinden sich heute im NachlaO KOch im Staatsarchiv Marburg. Inzwi
schen ist der erschienene Bildband in den Antiquariaten eine derart gesuchte und 
teure Seltenheit geworden, daO ein Nachdruck sicher genUgend Liebhaber finden 
wOrde, wobei allerdings zumindest ein kurzer Begleittext wOnschenswert ware. 

War zwischen dem Inventar von Dehn-Rothfelser/ Lotz und dem von KOchl 
Niemeyer schon ein groOcr Anstieg der Zahl fOr dokumentationswert erachteter Ge
baude zu verzeichnen gewesen, so ist diese Emwicklung mit dem hier zu besprechen
den neuen lnventarwerk an einem voriaufigen Endpunkt angelangl. Allerdings ist 
dieses Werk im Unterschied zu den bisher dargestellten kein amlliches lnventar mil 
den Vorteiien, die ein solches heute dem Denkmalschutz bieten kann. 

Angeregt durch die Arbeit in Seminaren der Marburger Professoren Heinrich 
Klotz und Hans-Joachim Kunst. bildete sich 1973 am Kunsthistorischen Institut der 
Marburger Universitat eine Arbeitsgruppe von Studentcn. die neben ihrem Studium 
eine Gesamtdokumentation der BOrgerhauser der Marburger Oberstadt erarbeitete. 
Schon der Ausgangspunkt dieser Forschungen zeigt die inzwischen gewandelte An
schauungsweise, da nun nicht mehr wie frO her nach teilweise unklaren Gesichts
punkten aJs kunsthistorisch bedeutend angesehene Hauser zur Dokumentation aus
gewahlt wurden, sondern nun m6glichst jedes BUrgerhaus im Untersuchungsgebiet 
Aufnahme finden sollte. 

Obwohl damit insgesamt ein erheblicher Umfang der Forschungen vorgegeben 
war. erschien schon 1976 als erstes Ergebnis dieser Arbeit ein Band mil Ober 1300 
Abbildungen von Gebauden. Architekturdetails sowie der lnnenausstattung. Dieser 
Bildband wurde im Rahmen der Marburger Stadtsanierung schnell ein wichtiges 
Hilfsmittel der Denkmalpflege und stellt bei vielen inzwischen sanierten Hausern ei
nen mittlerweile schon vergangenen Zustand dar. 
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Als von Beginn an vorgesehene Fortsetzung sowie notwendige Erganzung ist nun 
im September 1981 ein zugehoriger Textband vorgelegt worden. Dieser besteht aus 
einem ersten Teil mit Einzelbeitragen zur Marburger Stadtentwicklung im 19. Jahr
hundert, wobei vor allem auf die Darstellung der historischen Architektur in beson
deren Kapiteln groBer Wert gelegt wurde, und einem folgenden zweiten Teil mit 
dem Kataiog al1er Marburger Biirgerhauser im Altstadtbereich. 

Die Monographien im ersten TeiJ des Bandes sind durch historische Zeichnungen 
und Photographien sehr gut illustriert und konnten durch Benutzung von Akten der 
Bauaufsichtsbeh6rde auf einer guten Quellengrundlage aufgebaut werden. Die Ent
wUrfe aus diesen Akten zeigen haufig Bauvorhaben, welche in dieser Form nicht 
oder erst mit wesentlichen Anderungen ausgeflihrt wurden, und ermoglichen daher, 
in alien Einzelheiten die verschiedenen Einfliisse auf die Baugestaltung zu zeigen. 
Obendrein werden neben den Neubauten auch die von der Forschung meist ver
nachlassigten Umbauten am Altbaubestand im spaten 19. lahrhundert behandelt, 
die vor allem im Einbau von modernen Ladenfassaden bestanden. 

Zusammen mit den Kapitein Uber den historischen Fachwerkbau und die in Mar
burg tatigen Architekten ist hiermit ein wesentlicher Beitrag zur Baugeschichte der 
Stadt im spaten 19. lahrhundert geliefert worden, der auch uber Marburg hinaus 
von Bedeutung ist. Dieser erste Teil des Bandes wird dann abgeschlossen durch ein 
ausflihrliches Schrifttumsverzeichnis sowie eine Obersicht zur Quellenlage der 
Hausgeschichte mit besonderer Berucksichtigung der Entwicklung der Baupolizei. 
Leider wurde die in diesem Beitrag genannte, den Rahmen der frUheren Bautatig
keit bestimmende landgraflich Hessen-Kassel'sche Bauordnung von 1784 wie auch 
die nachfolgenden Vorschriften und die preuBischen Bauordnungen sonst in dem 
Band iiberhaupt nicht benutzt. 

Anzumerken bleibt noch, daB die Beschrankung dieser Monographien fast aus
schlieBlich auf das 19. lahrhundert und hier schwerpunktmai3ig auf die preuBische 
Zeit seit 1866 einen Oberblick auf die Baugeschichte der Stadt in friiherer Zeit, der 
auf der Orundlage der bisher vorhandenen Forschungen ohne allzugroBe Schwierig
keiten hatte ersteUt werden k6nnen, doch sehr vermissen laJ3t. Aui3erdem enden die 
Beitrage, sieht man von einzelnen Ausblicken ab, sogar schon bald nach 1900, ohne 
auf die weitere Entwicklung einzugehen, die sich an diesem Datum sicher nicht 
orientierte. 

Es bleibt daher zu hoffen, daB die im Vorwort angekUndigte Erweiterung des In
ventares urn Bande zur Baugeschichte der BUrgerhauser im 18. und 20. lahrhundert 
(warum nur zu diesen lahrhunderten?) m6g1ichst bald vorgenommen werden kann. 
Eine wichtige Erganzung ware dann eine geschichtIiche, durch Quellenangaben be
grUndete Ubersicht der EigentUmer und Bewohner der Hauser, die sich aus der Mar
burger Uberlieferung von Akten und Urkunden sehr gut erarbeiten laJ3t. Wun
schenswert ist auch ein Gesamtregister, das im vorliegenden Band fehlt. 

Der im Band folgende Katalogteil ist alphabetisch nach StraBen geordnet und in
nerhalb der StraBen nach Nummern. Im Idealfall, wo alle erfassbaren Daten flir die 
Hauser zusammengetragen werden konnten, sind die Beitrage zu den einzelnen Oe
bauden folgendermaBen aufgebaut: Neben der Kopfzeile des Hauses wird auf die 
entsprechenden Abbildungen im Bildband verwiesen; hat sich das Aussehen des Oe
baudes in der letzten Zeit, etwa durch inzwischen erfolgte Sanierung, wesentIich ge
andert, ist in vielen Fallen auf derselben Seite eine neue Abbildung abgedruckt. 

Den gr6Bten Teil jedes Haus-Artikels nimmt die nach einem festen, allerdings an 
keiner Stelle vorgestellten Schema vorgenommene Baubeschreibung ein, die sich auf 
den im Bildband gezeigten Zustand von 1974/75 bezieht. Hierbei sind alle an den 
Fassaden sichtbaren architektonischen Einzelformen und Ausstattungen wie Fen
ster und TUren behandelt, auch wenn sie auf den Photos klar erkennbar sind. Dage
gen wurden die Bauinschriften z. T. falsch gelesen, ungeschickt ediert und - wenn 
lateinisch - nicht immer Ubersetzt; ein Teil dieser Mangel ist durch einen inzwi-
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schen vorgelegten Erratazettel korrigiert warden. Wappen wurden - mit einer Aus· 
nahme - tiberhaupt nicht beschrieben. Anschliel3end sind wichtige Innenausstat· 
tungen aufgeftihrt, soweit sie in einer schon langer vorliegenden, unvollsHindigen 
Lisle enthalten waren. 

Da die Datierungen der Hauser in den meisten Fallen nach dem Augenschein der 
oft veranderten und verputzten Fassaden vorgenommen werden muBten, sind diese 
notgedrungen meist ungenau und allzu haufig, soweit dies inzwischen schon nach
prtifbar ist, nicht richtig. Die jeden Hausartikel abschlieBenden Angaben aus den 
Akten der Marburger Bauaufsicht sind dagegen ein wichtiges Hilfsmittel fOr die 
Hausforschung und machen es rnogiich, Umbauten seit dem spaten 19. lahrhundert 
exakt zu datieren. Nicht berticksichtigt wurden im Katalogteil altere Bildquellen wie 
zum Beispiel die Photographien Ludwig Bickells, die fUr Marburger Biirgerhauser 
in groBer Zahl (als Eigentum des hiesigen Geschichtsvereins bei Foto-Marburg) vor
liegen; zumindest Verweise auf diese Abbildungen waren sehr nOtzlich gewesen. Da 
auOer den Bauakten des spateren 19. lahrhunderts keine weitere Schriftquellen be
nutzt wurden, bleiben Vorgangerbebauungen (die von Bickell z. T. noch festgehal
ten werden konnten) der angesprochenen GrundstOcke meist auOer Betracht. 

Die eigentliche Schwache des Katalogteils liegt jedoch in der Anlage der Baube
schreibungen: Alle Bauzustande eines Hauses, die zurn Teil an der Fassade sichtbar 
sind, werden nebeneinander aufgeftihrt, wobei keine Hinweise auf unterschiedliche 
Entstehungszeiten gegeben werden. Das beginnt dann mit solch nichtssagenden Be
schreibungen wie "einflOgelige Holz-Glas·Tiir mit zwei senkrechten Stegen"; dies 
kann jeder Betrachter unschwer auf der Abbildung erkennen, und wird argerlich, 
wenn ebenso sichtbare spatere Anbauten als soIche nicht ausgewiesen sind. Dabei 
,vermag die Begriindung der Autoren fUr diese Darstellung. daO das Abgebildete nur 
durch die Beschreibung fOr den Betrachter sichtbar werde und der schlechte Druck 
der Bilder im ersten Band viele Einzelheiten verschleiere, nicht zu befriedigen. 

Bei vielen alteren Fachwerkhausern ist der beschriebene Zustand meist der des 
spateren 19. und frnhen 20. lahrhunderts, da nach dem schon im 18. lahrhundert 
begonnenen Verputzen des Fachwerks und dem nachfoigenden Einbau von Laden 
an vielen Hausern nur wenig verandert wurde, was den Zustand vor der Sanierung 
von dem Aussehen vor einhundert lahren unterscheidet. So gesehen, fOgen sich die 
Darstellungsweise des Kataloges und der monographische Teil gut zusammen und 
setzen den Schwerpunkt des Bandes eben auf die Baugestaltung des spaten 19. lahr· 
hunderts, die dann im Katalog bis etwa 1975 fortgeschrieben wird. 

Halt man neben die beschriebenen, jetzt etwa sechs lahre alten Bilder diejenigen 
derselben Hauser nach der Sanierung, dann wird eine gewisse Berechtigung fUr die 
Anlage des Kataloges dach sichtbar: In vielleicht zwanzig lahren mag namlich kein 
Haus mehr mit dem inzwischen unbeliebten Aussehen des 18. und 19. lahrhunderts, 
als man durch Verputzen Steinbauten vorzutauschen suchte, anzutreffen sein! Der 
vergangene Zustand wird dann durch den Dokurnentarband festgehalten sein und 
Einariicke von einer Zeit vermitteln, als Fachwerkbauweise nach als zu armlich ver
borgen wurde. 

Trotz der beschriebenen Mangel kommt hierdurch auch dem Katalogteil des Ban
des ein entsprechender Wen zu, wenn auch nicht wenige Einzelheiten - wie bei ei
nem so umfassenden Werk. das obendrein rechtzeitig zu einer Tagung varliegen 
soUte, fast unumganglich - berichtigt werden miissen. Dies soli spater an geeigne· 
ter Stelle ausfOhrlicher geschehen und erscheint notwendig, urn die Obernahme van 
Fehlern in nachfoigender Literatur zu verhindern. So gehen zum Beispiei die Anga
ben im Dehio·Band Hessen von M. Backes (Munchen/Berlin 1966). der freilich 
auch rnanche unerklarliche neue Versehen bietet, an vielen Stellen auf Dehn
Rothfelser/Lotz zurOck und iibernehmen manche z. T. bisher unwidersprochen ge
bliebene Fehler. 

Zu diesen geh6ren z. B. unrichtige Angaben bezuglich der Baumeister des Rat-
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hauses (auch noch im 5tadtfOhrer von G. U. Grollmann; richtig dagegen schon bei 
W. Bticking, F. KOch, neuerdings H.-P. Lachmann und zuletzt D. GraBmann) oder 
das Dalum der Erneuerung der Kilianskapelle (falschlich 1584 stall 1581 noch 1980 
bei D. GroBmann). Bis jetzt wurde auch der von Baukommissar Heinrich Mergard 
aufgestellte und schon 1868 genehmigte Plan zur Stadterweiterung immer wieder 
falsch datiert; dies beginnt bei W. Willner, dessen Datierung auf 1875 von I. Leister 
und dann durch B. vom Brocke Obernommen wurde. Im vorliegenden Band sind die 
beiden letztgenannten AUloren zitiert, der Plan jOOoch im ersten Teiltext 1873, bei 
einer Abbildung 1867 datiert; im Katalogteil erscheint dann bei Angaben aus den 
Bauakten das richtige Oatum 1868! 

Neben Verwechselungen, z. B. in der Weltergasse, gibt es auch F:tlle, wo Btirger
hauser des Altstadt-Bereichs wie u. a. Barftissertor 2 nicht genannt sind. Oagegen 
werden aber Geb:tude im Dokumentations-Band aufgenommen, die nie zu diesen 
zahlten. So erscheinen der ktirzlich abgebrochene, mod erne Schulungsbau der 
Kreishandwerkerschaft BarfOssertor 4 A, das Hospital S1. Jakob in Weidenhausen 
und die Kirche der Selbst:tndigen Evangelischen Gemeinde vorm BarfOssertor. Bei 
letzterer, wooer in Dehio noch 1980 bei D. GroBmann erw:thnt, wird nicht ihr ur
sprtinglicher und dann mehrfach ge:tnderter Zweck angegeben: Anstelle einer schon 
1575 bei Anlage des dorligen Friedhofes errichlelen Kapelle erbaul 1736/ 37 als To
tenkirche, nach 1812 von der Stadt gebraucht als Brauhaus, seit 1866 als Turnhalle, 
sp:tter als Ger:tteraum der Feuerwehr, wiOOer als Turnhalle und dann als Lagerraum 
des Reichs-Arbeitsdienstes und seit 1957 wieder als Gotteshaus benutz1. 

V/rich Klein in Verbindung mit Angus M. Fowler 

A usstellungen zu Aspeklen der Marburger Baugeschichte: 

Zu den Ausstellungen sind folgende drei Kataloge erschienen, die im Marburger 
Buchhandel oder Ober das Bauamt der Stadt (Sanierungsbtiro, BarftiBertor 4, 3550 
Marburg) erhaltlich sind: Keramische Bodenfunde aus dem Altstadtbereich (OM 
3,-); Die Bemalung der Marburger BOrgerhauser (OM 5,-); Die Augustinergasse 
(DM 10,-). 

Erkenntnisse und Forschungen der sHtdtischen "Arbeitsgruppe fOr Bauforschung 
und Ookumentation" wurden in drei Ausstellungen vorgestellt, deren jOngste im 
Seplember 1981 in der Marburger Volksbank am Rudolphsplalzgezeigl wurde. Hier 
ging es um: "Die Augustinergasse, SchriftquelJen-Architektur-Funde/ Untersu
chungen zur Geschichte einer Marburger Stralle" . 

In der Reihenfolge ihrer Erbauung wurden die verschiedenen Geb:tude der Gasse, 
die im Laufe der letzten Jahre fast aJle saniert warden sind und dadurch der Baufor
schung zug:tnglich waren, ausftihrlich behandelt. Besonderes Gewicht legte man auf 
den grol3en Geb:tudekompiex Augustinergasse I, weil in ihm Neu- und Umbauten 
aus einem Zeitraum von fast 600 Jahren erhalten sind. 

Neben den Fachwerkkonstruktionen der Hauser wurden die Grundrisse und die 
Ausstattungen der Gebaude (u. a. mil Fenstern, Ttiren, Treppen, Beheizungen und 
Bemalungen) dargestellt, wie sie an und in den Hausern gefunden wurden; dazu ka
men die Ergebnisse van Ausgrabungen in diesem Gassenbereich. 

Die Bearbeitung der Schriftquellen zu den einzelnen Hausern ermOglkhte die 
Identifizierung von Eigenttimern und Bewohnern durch mehrere Jahrhunderte. So 
ergab sich schlieBlich die Gelegenheit, die Geschichte einer einzelnen Gasse in Zu
sammenhang mil der Stadtgeschichte darzustellen. 

Nach Ausstellungen tiber .,Keramische Bodenfunde" 1979 und die .,Bemalung 
der Btirgerhauser" 1980 war dies die dritte ihrer Art, die von der "AG fOr Baufor
schung und Dokumentation", einer Gruppe von Studenten, die fOr die Untere 
DenkmalschutzbehOrde zur Sanierung anstehende Gebaude untersucht, erarbeitet 
worden ist. Vlrich X/ein 
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Franz-Anton Kadell: Die Hugenotten in Hessen-Kassel. Quellen und Forschungen 
zur hessischen Geschichte 40. Darmstadt und Marburg 1980. 45,- OM. 

Die von der philosophischen Fakultat der Universitat MOnster angenommene und 
von der Historischen Kommission fOr Hessen veroffentliche Dissertation befaIlt 
sich mit einem Thema, das in den letzten lahren unter verschiedenen Aspekten 
mehrfach behandelt wurde. Dabei stellten Alfred Giebel (Die Bedeutung der Huge
notten fOr Hessen-Kassel. Geschichtsblatter des Deutschen Hugenotten-Vereins, 
XVI. Zehnt. Heft 1. Flensburg 1%1) und Wilhelrn Beuleke (Studien zurn Refuge in 
Deutschland und zur Ursprungsheimat seiner Mitglieder. Geschichtblatter des 
Deutschen Hugenotten-Vereins, XVI. Zehnt, Heft 3. Obersickte 1966) genealogi
sche, Lothar Zogner (Hugenottendbrfer in Nordhessen. Marburg 1966) siedlungsge
schichtliche und historisch-geographische, Ottfried Dascher (Das Textilgewerbe in 
Hessen-Kassel vom 16. bis 19. lahrhundert. Marburg 1968) und Manfred Lasch 
(Untersuchungen tiber Bevolkerung und Wirtschaft der Landgrafschaft Hessen
Kassel und der Stadt Kassel vom 30jahrigen Krieg bis zum Tode Landgraf Karls 
1730. Kassel1969) wirtschaftliche und Marie-Carla Millequant (Das Franzosische in 
einigen hessischen Hugenottenkolonien in sprach- und kulturhistorischer Sicht. 
Frankfurt/Main 1969) sprachliche Gesichtspunkte in den Vordergrund. 

Die Dissertation Kadells versucht, aufbauend auf den Untersuchungen von 10-
chen Desel und WaIter Mogk (Hugenotten und Waldenser in Hessen-Kassel. Kassel 
1978) und unter Heranziehung weiterer QueUen die Hugenottenforschung in Hes
sen-Kassel zu vertieFen. Dabei stehen fOr den Verfasser im .. Vordergrund der Frage
stellungen die Umstande der Ansiedlung, Integration und das Eigenleben der 
Fltichtlinge, die Assimilierung sowie Wahrung der hugenottischen Tradition" 
(S. XI). Kirchengeschichtliche Fragestellungen bleiben weitgehend ausgeklammert, 
und wo der Verfasser sie doch bertihrt, z. B. bei der Frage der Integration der fran
zosischen Gemeinden in die deutschen Kirchengemeinden (S. 652 ff), bleibt die 
Oarstellung nicht ohne Fehler. 

Oas Schwergewicht der Arbeit und ihre besondere Bedeutung liegt zweifellos bei 
der Erhellung rechts- und verwaltungspolitischer Zusammenhange der Eingliede
rung der Hugenotten in die damalige Landgrafschaft Hessen-Kassel sowie bei der 
eingehenden Behandlung der wirtschaftlichen Vorgange. 

In ausfOhrlichen Kapiteln beschaftigt sich Kadell im AnschluB an Mogk mit der 
Privilegierungspolitik des hessischen Landgrafen Carl und seiner Nachfolger. Er 
sieht die hessischen Privilegien weniger auf dem Hintergrund karitativer Hilfe fOr 
die glaubensvertriebenen franzosischen RHugies und mehr im Zusammenhang der 
an den eigenen Interessen orientierten merkantilistischen Wirtschaftspolitik der hes
sischen FOrsten. 

Besonderes Gewicht haben die Untersuchungen Kadells Ober die franzosische 
Kanzlei in Kassel, jene Behorde, die fOr die Belange der franzosischen Fltichtlinge in 
Hessen tiber lahrzehnte zustandig war. Kadell schildert unter Zugrundelegung der 
QueUen des Marburger Staatsarchivs Entstehung, Arbeitsweise, Zustandigkeit, Be
setzung und AuflOsung dieser wichtigen Behorde. Eine Liste ihrer Amtstrager ist 
beigegeben (S. 431-438). 

Auch bei der Behandlung der Einfliisse der Hugenotten auf das Wirtschaftsleben 
in Hessen-Kassel fuBt Kadell auf umfangreichen eigenen Quellenstudien. Sie ermog
lichen Kadell, iiber die Ergebnisse Rudolf Schmidmanns (Die Kolonien der RHugies 
in Hessen-Kassel und ihre wirtschaftliche Entwicklung im 17. und 18. lahrhundert. 
In: ZHG Bd. 57. 1929) hinausgehend die Einbindung der Hugenotten in die Ziele 
des merkantilistischen Wirtschaftsstrebens der Landgrafschaft Hessen-Kassel nach
zuweisen (S. 442). Etwas iiberzogen scheint die These Kadells zu sein, der hessische 
Landgraf Carl habe bei der Ansiedlung der Hugenotten in Hessen nur eigennUtzige 
wirtschaftliche Vorteile im Auge gehabt: "Die Regierung war bestrebt, sich an den 
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Kolonisten schadlos zu halten" (S. 460). Richtig ist dagegen die Feststellung, dall 
der F10chtlingsstrom die hessischen Beh5rden unvorbereitet traf und das Aufnah
meland nicht in der Lage war, die erheblichen Schwierigkeiten sofort und befriedi
gend zu bewaltigen, die mit der Eingliederung der Refugies verbunden waren 
(S. 478 und 560). 

Die sehr umfangreiche Dissertation Kadells (715 Seiten!) schliellt mit der Untersu
chung der "Eindeutschung" (ein wenig sch6nes Wort) der Hugenotten in Hessen, 
ihrer Lage im 18. und 19. Jahrhundert sowie der Bewahrung alten Brauchtums bis 
ins 20. Jahrhundert. Hier kommen volkskundliche Gesichtspunkte zum Tragen. Al
lerdings kann Kadell in diesen Abschnitten keine neuen Forschungsergebnisse vor
ruhren. 

Mit der grOndlichen und fundierten Arbeit Kadells ist die Hugenottenforschung 
fOr Hessen-Kassel zu einem gewissen Abschlull gekommen. WOnschenswert sind 
jetzt noch eine kommentierte Edition der verschiedenen landgraflichen Privilegien 
und die genauere Erforschung des religiosen und geistigen Selbstverstandnisses der 
Refugies. Das ist keine leichte Aufgabe, weil die Aussagefahigkeit der Quellen zu 
diesem Fragenkomplex gering ist. Jochen Desel 

Dieter Hennig (Hrsg.): Jacob und Wilhelm Grimm Ober ihre Entlassung. Faksimile 
des Druckmanuskripts. Mit einem Nachwort. (Schriften der BrOder-Grimm-Gesell
schaft. \.). Biirenreiter-Verlag Kassel 1979. 64 S., davon 40 Tafeln. 

Die berOhmte Rechtfertigungsschrift Jacob Grimms, ]838 in Basel veroffentlicht, 
ist seitdem wiederholt gedruckt worden - merkwOrdigerweise ist aber keiner der 
Editoren auf den Gedanken gekommen, das originale Druckmanuskript zu ben ut
zen, das in den sogenannten "Grimm-Schranken" der Staatsbibliothek der Stiftung 
Preuf3. Kulturbesitz in Berlin erhalten ist. Dieter Hennig legt hier dieses Manuskript 
als Faksimile mit einem ausfOhrlichen interpretierenden Nachwort vor, und was 
seither schon immer vermutet wurde, kann er nun eindeutig beweisen: der AnteiJ 
Wilhelm Grimms an der Schrift ist erheblich, so daB man kiinftig von der "Recht
fertigungsschrift der Briider Grimm" wird sprechen miissen. 

Handschriften haben ihren eigenen Reiz, aber echte Autographen sind fOr den 
Normalbiirger ja unerschwinglich. So ist diese ausgesprochen preiswerte und fast bi
bliophile Ausgabe sehr zu loben (alierdings i't der Seiten,piegel der Tafeln wohl 
doch zu dunkel geraten, was stort). Ober den Text ist hier nichts zu sagen, denn er 
ist bekannt - und doch ohne Frage auch wiederum nicht bekannt genug, so daB 
man dieser Ausgabe viele neue Leser wiinscht. Der BrOder-Grimm-Gesellschaft und 
dem Barenreiter-Verlag kOnnen wir fOr diesen schonen Band nur danken. 

Hans-Enno Korn 

Gerd Hoffmann und Heinz R611eke (Hg.j: Der unbekannte Bruder Grimm. 
Deutsche Sagen von Ferdinand Philipp Grimm. DUsseldorflKOln 1979, 
Eugen Diederichs Veriag, 144 S., 2 Abb., 19,80 DM 

Das Buch erweckt ein mehrfaches Interesse: Ein biographisches - im Hinblick 
auf Ferdinand Grimm; ein germanistisches - im HinbJick auf die von diesem ge
sammelten Sagen; dariiber hinaus ist es, ganz im Sinne der Briider Grimm, ein Mu
ster der Verbindung von Wissenschaft und einem weiteren Kreis von Beteiligten. 

Der "unbekannte" Ferdinand Grimm ist freilich als Person nicht vOllig neu ent
deckt; und doch ist die Bezeichnung richtig. Die Marchen- und Sagensammler 
.,Briider Grimm" sind wohlbekannt; der Marchen- uDd Sagensammler Ferdinand' 
Grimm, ihr Bruder, und doch keiner der .. Briider Grimm" (S. 11), war es bisher 
nicht, obwohl seine Sammeltatigkeit durchaus dokumentiert war. 
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DaB der Genannte, wie der Waschzettel sagt, "ein Outsider: rebellisch, sentimen
tal uDd das Schwarze Schaf der Familie Grimm" gewesen sei, mag ein wenig zu viel 
sagen. WeT in alten resten Boden einen neuen Pfahl einschlagen will, muB ihn gut 
anspitzen. - Auf jeden Fall ist es ein Verdienst, aus dem Unbeachteten einen Be
achtenswerten zu machen, und das kommt der an Sachkenntnis uDd DeueD gedan
kenreichen Einieitung H. Rollekes zu. 

Jacob Grimms Worte in der Gedenkrede auf den Bruder Wilhelm. die von der 
Geschlossenheit der Familie ausgehen: "Zum vierten Bruder hin war ein grof3erer 
Abstand, und wenD ich seiner gedenke, trUbt sich die Seele mir, daB er sein ganzes 
Leben hindurch alleinstehend mehr auf sich selbst angewiesen war" sind auf den 
Bruder Ferdinand bezogen, der tatsachlich ein gutartiger Tunichtgut gewesen ist. Es 
ist weder den Hauptern der Geschwister-Familie, Jacob und WilheIrn. noch den an
deren Brildern, Carl und Ludwig. die sich ahnlich wie die alteren urn ihn bernilhten. 
noch auch den wohIwollendsten Freunden, wie Reimer, Savigny, Lachmann. Meu
sebach. Bettina von Arnirn gelungen, den ansehnlichen. musisch begabten und lie
benswilrdigen jungen Mann aus seinern eigensinnigen Schlendrian herauszubringen. 
Es ist nicht zu klaren. wo er z. B. mit den erstaunlichen Geldsurnrnen gebJieben ist. 
die die anderen Brilder ihrn zuwandten. Seine Bettelbriefe erinnern peinIich an die 
des Hieronymus Jobs. 300 Taler, die die Brtider ihm zur Deckung seiner Schulden 
zuschickten (S. 34.) - das Dreifache des Anfangs-Jahresgehalts von Wilhelm 
Grirnrn - sind nach heutigern Geld irnmerhin etwa 1O()(x) DM. und es stellte sich 
dann heraus, daB es nur die Halfte des Benotigten war - bei einem Manne, der im 
Verlag Reimer ein Gehalt bezog, von dem ein anderer aUein hatte leben milssen. 

Die "Katastrophe" von 1810 (S. 23 L) war doch wohl so unheilbar und folgen
schwer nicht. Briefwechsel, Buchwidmung (1816 war einfach Ludwig nach Ferdi
nand an der Reihe - zu S. 12). Besuch 1818 in Kassel. das "Hausbilchel filr unser 
Lebenlang" van 1820 - alles das deutet doch auf einen durchaus positiven modus 
vivendi, der 1834 von den Briidern in Gottingen erneut versucht, van Ferdinand 
aber - der dart trotz alien vorhergehenden Jamrners gesilnder und munterer er
schien als die anderen - erneut vertan wurde. Da bleiben noch einige ungeloste 
Ratse!' 

Die Einleitung zieIt darauf. daB Ferdinand den Namen eines dritten der "Brtider 
Grirnrn" verdient habe, daB dies aber durch die beiden Alteren bewuBt verhindert 
warden sei, dadurch da13 sie ihn von einer echten Zusammenarbeit ausgeschlossen 
und seine selbstandige Produktion unter dem Verfassernamen Grimm unterbunden 
hatten - sei es aus Konkurrenz - oder aus Prestigegriinden; und das gar durch 
"Schweigegelder"! Die durchaus pikante Annahme ist bisher weder authentisch zu 
beweisen noch zu widerlegen. Ebensowenig zu widerlegen ist aber die Vermutung. 
daB Ferdinand in seiner trotzig provozierenden Verfremdungssucht niemals seinen 
wahren Namen (und damit den der Brilder) auf ein Titelblatt gesetzt hatte. Die van 
Jacob beanstandete Wahl des Pseudonyms Lothar (der altsachsische Konigsname 
pa13te wirklich wenig zu dem pfeifenden Mimiker Ferdinand (S. 30) sollte tibrigens 
wohl - auch hierin etwas provozierend - an den Vorgiinger Otmar ( J. C. C. 
NachtigaIl 1795/18(0) ankntipfen. 

Sehr zu bemerken ist auch, da13 das, was Ferdinand selbst veroffentlicht hat, stili
stisch einfach schlecht erzahlt, ja z. T. ziemlich schrecklich ist. Viel besser, und des
halb jetzt eine echte Bereicherung sind seine im NachlaB verbliebenen Rohaufzeich
nungen - so wie auf der anderen Seite etwa Jacobs Niederschrift des Marchens 
vom Grabhilge1 (KHM 195; s. Fabula 12, S. 218-228) gegentiber der von Wi1he1m 
filr den Druck vorbereiteten und der spater von ihm gedruckten anderen Fassung. 

Ferdinand veroffentlichte, ebenso wie sein Bruder Wilhelm, nicht filr die Mate
rialschranke moderner Volkskundler (geschweige nach deren rezenten Wtinschen 
od er Anweisungen), sondern fUr ein gedachtes lebendiges Publikurn. Das mtissen 
wir. auch wenn wir es andern wunschen mochten. als richtig anerkennen. 
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"Die Wahrheit ist, dall mir auf Erden nicht zu helfen war" schrieb Heinrich von 
Kleist vor seinem Freitod. Ahnliches gilt fUr ungliickliche Naturen wie Lenz, HOI
derlin, Grabbe und andere, die wir kennen. Es gilt auch fUr Ferdinand Grimm -
mit dem Zusatz, daJl er sich zwar finanzieren, aber nicht wirklich helfen lassen 
wollte. In fortgesetzter self-pity eigensinnig verharrend, hatte er diese zu seinem Le
benselement (wir nennen es Leidensseligkeit) gemacht, und die anderen BrUder (alle 
vier, nicht nur zwei) haben bei allem guten Willen (1808-1836 und dariiber hinaus) 
nichts dagegen ausrichten kOnnen. Er hat es geschafft, daJl man ihn aufgab - und 
dafiir nun auch noch den Schwarzen Peter bekommt. Es ist zwar zeitgemall, den 
Outsider als den leidenden wahren Helden zu sehen und "die Gesellschaft" als den 
permanenten hartherzigen Vbeltltter; aber es ist nicht sachgemaO. Hier ist gleich
wohl mit VorwUrfen und Aburteilen wohl nichts auszurichten, nicht einmal mit 
Nachforschungen und Erklarungsversuchen. Es bleibt nur, dieses letzten Endes un
abwendbare Menschenschicksal ehrlich zu beklagen. 

Umsomehr ist anzuerkennen, dall Ferdinand auf den Spuren der beiden Alteren 
- durchaus nicht "rebellisch" und nicht auf eigenem Weg wie Carl und Ludwig
deren volkskundliche Sammeltatigkeit (und nur diese, ja nur einen Ausschnitt dar
aus) auf eigene Faust weiter betrieben und damit nicht nur einiges fUr ihn selbst Er
g6tzliche (worauf es ihm sonst vorwiegend ankam), sondern auch weiterhin Brauch
bares hinterlassen hat. Die Geschichte vom "verlorenen" Roman (S. 34) halte ich 
fUr eine Ente. 

Van den III aus dem NachlaJJ abgedruckten Sagen gelten 79 als .. mOndlich" 
iiberliefert, wobei noch zu prllfen ware, welchen Stellenwert diese Formel - ahn
lich wie im Wunderhorn und in den KHM - bei Ferdinand hat (die Nr. 50. 51. 53 
z. B. sind von fremder Hand schriftlich niedergelegt, nicht einer Erzahlung nachge
schrieben; vieles ist deutlich in Ferdinands eigenem Wortlaut aufgezeichnet). Sicher
lich ist der Unstete nicht als Sammler auf die Suche gegangen (wie Wilhelm in Mar
burg, in BOkendorf und anderswo), sondern er hat aufgeiesen, was ihm bei seinen 
Streifziigen gerade begegnete. Immerhin sind in einigen Fallen die Gewahrsleute be
stimmbar (S. 134). Es erscheint reizvoll, die als "miindlich" bezeichneten Stiicke in 
einem Ortsregister zu erfassen und sie danach dem Itinerar Ferdinands zuzuordnen. 
Es scheint sich dabei eine Entwicklung von der Erzahlweise der frUhen Kasseler und 
der Miinchener Zeit zu den lakonischen Notierungen der Wolfenbiitteler Jahre ab
zuzeichnen, deren Beobachtung fUr die Bewertung dieser Aufzeichnungen nutzbrin
gend sein k6nnte. 

Zum Inhalt der Aufzeichnungen: Viel Atiologisches, Schatz- und ErlOsungs-, ei
nige historische Sagen, dazu allerlei Aberglaube; besonders beachtenswert die 
mundartlich notierten Stiicke (Nr. 58 6sterreichisch, 75 niederdeutsch, 77 Steinau; 
27 und 53 enthalten mundartliche Merkverse). Nr. 42. 76. 79 sind sagenbeeinfluBte 
Erlebniserzahlungen aus der (damaligen) Gegenwart. 

Die Sprache der Niederschriften ist durch "eine angenehme Tonlage des Erzah
lens, biedermeierliche Eigenheiten und einen durchaus pers6nlichen Stil" gekenn
zeichnet (S. 15). Doch kann ein Satz wie "Wittekindt, von Karl so edel aufgenom
men nun von dem hohen Sinn der katholischen Gebrauche unterrichtet. nimmt die 
christliche Religion an, der er hinfort tfeu blieb" (S. 52) kaum "aus dem Munde ei
nes Godelheimer Bauern" stammen, und der Aufzeichner hat ihn nicht gerade ver
bessert. "Stellen des nunmehr daselbst befindlichen gepflOgten Landes" (S. 63) iliB! 
eher an die Lateinschule als an einen eigenen Stil denken, und .. welcher gegen seine 
unschuldige Frau Gemahlin hOsen Verdacht der Untreue hegte" (S. 68) mutet auch 
reichlich konventionell an. Es mull hier auch einiges ausgewogen werden. 

S. 51 muB Weflner-Thale statt "Wester-Theile" (bei der Stadt HOxter) gelesen 
werden. "eine breite vernUnjtige Kuppel" (eines Berges! S. 64) bedarf auch einer 
anderen Deutung. S. 69 ist "an (statt und) Ehre und Leben verzagte" zu lesen oder 
zu konjizieren. K6nnte man S. 95 Diierkop stall DUeskop lesen, so erhielte man ei-
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nen gangigen Namen. Das letzte Wort in StOck 96 kann richtig nur WaJ3ern oder 
Walle, (nicht Wallers) lauten (S. 115). "seine Zauberei gebracht" statt gebraucht 
(S. 142 zu 87) ist wohl eher Druck- als Schreibfehler. Der Aufzllhlung der erkennba
ren Provenienzen (S. 134) lieBen sich wohl auch die StUcke 28. 63. 67 zufUgen. 

Die aus entlegenen, meist alteren gedruckten QueUen entnommenen Stticke sind 
willkommen; es sind auch einige mittelalterliche darunter (Nr. 1031). DaJ3 die Quel
ienangaben Ferdinands nicht bibtiographisch erganzt wurden, mag man bedauern. 
Es wird nachzuholen sein. 

Die Kommentierung der Einleitung ist reichhaitig, die der Sagentexte beschrankt 
sich bewuBt auf die Quellennachweise und die Mitteilung einiger Varianten C,erstes 
Stadium der Dokumentation", S. 135). So ist das Buch nicht nur eine anregende 
Lekttire fUr Freunde der Grimms und der Sagenwelt, sondern zugleich ein vorzOgli
ches Textbuch fUr germanistische Seminare. Ludwig Denecke 

GOlllieb See: Familiennamen in der Landgrafschaft Hessen-Homburg und einigen 
angrenzenden Orten (Genealogie und Landesgeschichte, Band 36) 
Verlag Degener & Co. 8530 Neustadt/ Aisch. 1980. Vlll, 220 S. in Tabellenform. 
Gr. 8°. Broschiert. 40,00 OM. 

FUr die Zeit ab 1614 bis in das 19. Jh. hinein hat der Verfasser nicht weniger als 68 
Kirchenbocher aus 14 Orten wortlich abgeschrieben und aUe Familiennamen alpha
betisch mit Ort, Konfession, abweichender Schreibweise und zeitlicher Erwahnung 
zusammengestellt. Weit mehr als 100000 Eintragungen bilden die Grundlage fUr 
rund 5000 Familiennamen. Mit diesem Hilfsmittellassen sich im Bereich des Unter
suchungsgebietes auch die flukturierenden BevOlkerungsgruppen, die dem Genealo
gen das Leben nicht selten schwer machen, sicher aufspOren. Eine besondere Bedeu
tung kommt hierbei den Kirchengemeinden zu, die franZOsische GlaubensflOcht
tinge nach dem Edikt von Nantes in erheblichem Umfange aufgenommen haben. 

Wer in der kleinen Landgrafschaft Hessen-Homburg forscht, wird das angezeigte 
Werk mit groBem Gewinn immer wieder heranziehen. Es stellt eine ausgezeichnete 
Vororientierung fUr die nachfolgende Benutzung der KirchenbOcher dar. 

Juden und Mennoniten werden nicht aufgefOhrt. Kurt Ganther 

Nassauische Annaten - Jahrbuch des Vereins fUr nassauische Altertumskunde und 
Geschichtsforschung. 90. Band 1979. 390 S., 11 Abb., 20 Tafeln, 11 Karten. 

Die Zeitschrift unseres nassauischen Schwestervereins, des 1812 gegrOndeten und 
damit altesten deutschen Geschichtsvereins, ist eine der groBen deutschen landesge
schichtlichen Zeitschriften. Der vorliegende 90. Band ist dem ehemaiigen Wiesbade
ner Staatsarchivdirektor Dr. Wolf-Heino Struck gewidmet, der die Annaten von 
1972 bis 1978 selbst herausgegeben hat. 

NaturgemaB behandelt der grOJ3te Teil der 13 Aufsatze und Beitrage nassauische 
Themen. Zwei Aufsatze reichen jedoch bis in unser Arbeitsgebiet hinein: Martin 
Eckholt behandelt die "Geschichte der Lahn als WasserstraBe", wobei er auch ein 
Projekt Landgraf Karls erwahnt, die Labn bis Marburg schiffbar zu machen (S. 
98-123, m. 15 Abb.). Wolf-Arno Kropat schildert in seinem Aufsatz "Hessen zwi
schen Kapitulation und Wahrungsrefom (1945-1948)" die Anfange unseres Bun
deslandes Hessen (S. 156-167). DaB nicht alle BlUtentraume aus der Zeit unmittel
bar nach dem Zusammenbruch reiften, auch wenn sie in die Hessische Verfassung 
Eingang fanden, ist bekannt; Kropat belegt die Tendenzen der Zeit mit einer FOlie 
von Fakten. 
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Die Nassauischen Annalen sind bekannt und beliebt wegen ihres reichen und um
fassenden Besprechungsteiles (S. 225-374). Wer nur einigermaBen auf dem Gebiet 
der deutschen Landesgeschichte Ober Neuerscheinungen informiert sein will (wobei 
das Schwergewicht nattirlich am Mittelrhein liegt), dem seien die Besprechungen in 
den Annalen nachdrticklich empfohlen - der Rezensent gesteht gern, daB es ihn 
mit jedem neuen Bande der AnnaJen wieder reizt, schon allein urn dieses Bespre
chungsteils willen Mitglied des nassauischen Altertumsvereins zu werden! 

Hans-Enno Korn 

Waldecksche Ortssippenbiicher: 
Band 17 Go/dhausen (Bearb. Hi/marG. Stoeeker) Stadtarchiv Korbach (Hg.), 1978. 
Geh. DIN A 4. 209 S. 
Band 18 Frebershausen (Bearb. Heinrich Hochgrebe) Waldeckscher Geschichts
verein Arolsen (Hg.), 1979. Geh. DIN A 4. 198 S. 
Band 19 Nordenbeek (Bearb. Hi/mar G. Sweeker) Stadtarehiv Korbach (Hg.), 
1979. Geh. DIN A 4. 227 S. 
Band 22 Rhena (Bearb. Hi/mar G. Stoeeker) Stadtarchiv Korbach (Hg.), 1980. Geh. 
DIN A 4. 262 S. 
AlIe Hefte mit Bild- und Kartenmaterial, Skizzen und Namenregister, Preis je Heft 
10,00 DM. 

Die hier angezeigten Ortssippenbticher folgen im wesentlichen der Anordnung, 
wie sie von Robert Wetekam entworfen wurde: einem ortsgeschichtlichen ersten 
Teil folgt der zweite sippenkundliche mit den Familien, die nach den KirchenbU
chern der Orte in alphabetischer Reihenfolge aufgefiihrt werden. 

Der Benutzer wird bei Goldhausen in glUcklicher Weise mit der Geschichte des 
Oorfes bekannt gemacht. Er erfahrt (wie auch in den Ubrigen Banden) eine FOlie ge
schichtlicher Einzelheiten, die aus Chroniken, Bibliotheken, Zeitschriften und Ar
chiven zusammengetragen wurden. Insgesamt bilden sie ein farbiges Bild einer wirk
lich reichen Vergangenheit, alles zusammengefaBt in einem kleinen und gehaltvollen 
Heirnatbuch des Oorfes Goldhausen. 

Der Ort is! verknUpft mit der Geschiehte des bereits 1250 erwahnten Goldberg
werks im Eisenberg, dem er seinen Namen verdankt. Das Bergwerk - iange verlas
sen - ist tibrigens wieder kUrzlich in den Mittelpunkt des Interesses gerUckt. Die 
Cominco Ltd. in Vancouver, eine der gr()Oten Explorationsfirmen der Welt, hat die 
SchOrfrechte erworben und wird durch umfangreiche Bohrarbeiten nach den tiefer 
vermuteten Goldadern spOren. Wer also in Goldhausen familiengeschichtliche For
schungen treibt, kann ziemlich sicher dam it rechnen, daB seine Vorfahren irgendwie 
mit dem Bergbau in Verbindung gestanden und auf ,goldenem Grund' gewohnt ha
ben. 

Oas OSB Frebershausen ist exakt nach dem Vorbild Wetekams angelegt. Oem 
Hefl ist ein Luftbild des Ortes vorangestellt. Die dann folgenden einzelnen Ab
schnitte bis zum sippenkundlichen Teii (S. 123 f.) vermitteln ein umfassendes orts
geschichtliches BUd bis zur Gegenwart. Die einzelnen Kapitel sind kurz gehalten, 
und am SchluB hat der Bearbeiter jeweils die benutzten archivalischen Quellen und 
die Literatur angegeben. Oamit wird dem Benutzer ein Katalog von Hilfsmitteln fUr 
eine eigene Weiterforschung angeboten. Man spOrt beim genauen Lesen, daO hier 
ein kenntnisreicher Forscher mit viel Liebe zur Sache und mit groOem FleiBe tatig 
gewesen ist. 

lm Heft von Nordenbeck bemerkt der Bearbeiter, daB der geschichtliche Teil be
wuBt kurz gehalten worden sei, aber beim Durchblattern entdeckt man auf den er
sten 100 Seiten h()chst interessante Mitteilungen zur Geschichte des Oorfes und sei
ner Wasserburg, dazu untiihlige Einzelheiten tiber das Leben der Einwohner und 
Ober die Schule - nur urn einiges anzudeuten. Es ist erfreulich, daB Beitrage von re-
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nommierten Heimatforschern wie Peter Grebe und Otto Nord unverandert Uber
nommen wurden. 

In rund 1000 Einzelnachweisen sind dann die Daten fUr die Bewohner von Nor
den beck festgehalten worden, und zwar mit dem Beginn des Kirchenbuches im 
Jahre 1650. Den Bemerkungen aus S. 99 entnimmt Rez. mit Befriedigung, daB die 
Angaben des Kirchenbuches mit Hilfe eines Computers korrigiert werden konnten. 

So ist auch hi er fUr die 238 Einwohner Nordenbecks ein Heimatbuch entstanden, 
das man mit Freude aus der Hand legt. Eine Bemerkung sei dem Rez. hier gestattet, 
die auch fUr die beiden nachfolgenden Hefte gilt: es fehlt ein zusammenfassendes 
Literatur- und Quellenverzeichnis zur Ortsgeschichte. Das ist fUr eine wissenschaft
liche Auswertung und fUr die Weiterforschung unentbehrlich. Der Wert der vorlie
genden Arbeit wird damit auf keinen Fall in Frage gestellt. 

Das OSS Rhena folgt zwar der Ublichen Gliederung, aber die vorangestellten Sei
ten A I-A 38 zeigen doch, was ein Bearbeiter durch geschickte Anordnung aus ge
schichtlichen Fakten machen kann. Da sind namlich - schwarz umrahmt - die ge
fallenen und vermiOten Soldaten auf den ersten Seiten in einer Ehrentafel zusam
mengefaf3t, und ihnen folgen die Menschen, die einem Fliegerangriff auf einen Ei
senbahnzug bei Rhena am 24. Oktober 1944 zum Opfer fielen. So etwas sollte man 
in wUrdiger Form kUnftig auch bei den kommenden OSB beibehalten. 

Es ist sehr zu begriif3en, daB der Ortsplan aus dem Jahre 1980 eingangs seinen 
Platz findet (mit alien Hauseigentiimern), und ein guter Griff ist der dann folgende 
Schnadzug aus dem Jahre 1803. Hier erlebt man echte Vergangenheit mit, wenn 
man die Dorfbewohner auf dem Grenzzuge begleitet. 

Wir horen dann ausfUhrlich von den Schicksalen des Dorfes Rhena, das in einer 
(wenn auch umstrittenen Urkunde) aus dem Jahre 980 erstmalig erwahnt wird. Be
sonders interessant ist das Material, das liber die Familie von Rhena vorgestellt 
wird. Kenner der Waldecker Landschaft (wie Wilhelm HeIlwig und Bse Salzer -
hier stellvertretend fUr andere genannt) haben Beitrage zur VerfUgung gestellt, und 
der Auszug aus den Protokollen des Gemeinderates fUr die Jahre 1850 bis 1970 
schildert in knapper, eindrucksvoller Form den Alltag der letzten 130 Jahre - eine 
amiisante Lektlire, und nicht ohne Tragik fUr das EinzeIschicksal. Es ehrt den Bear
beiter, wenn er dem 1944 viel zu frlih verstorbenen Gemeindepfarrer August Ull
rich, der fUr die Geschichte des Dorfes mit groOer Hingabe zahlreiche Einzelheiten 
zusammengefUgt hat, im Geleitwort einen dankbaren Nachruf widmet. 

lnsgesamt also 4 Veroffentlichungen, die dem Forscher und Genealogen eine un
iibersehbare MaterialfUlle anbieten. Uneigenniitzig ist hier wie bei den vorausgegan
genen OSS mit groOem FleiB etwas geschaffen worden, was vielfaitigen Dank ver
dient. FUr eine kUnftige Volkskorperforschung von Waldeck ist wieder ein groOer 
Schritt nach vorwarts erfolgt. Kurt Giinther 

Hans-Georg Ruppe/ und Birgi/ GrajJ, Hessische Abgeordnete 1820-1933 
Biographische Nachweise fUr die Landstande des GroBherzogtums Hessen (2. Kam
mer) und den Landtag des Volksstaates Hessen. Reihe: Darmstadter Archivschrif
ten 5, Darmstadt 1980,282 S. 

Das Werk will einen Beitrag zum besseren Verstandnis des Parlamentarismus und 
seiner Abgeordneten im Raum des ehemaligen Gro13herzogtums Hessen-Darmstadt 
leisten. In der Einleitung gehen die Verf. auf folgende Sachgebiete ein, deren Wand
lungen sie in den GrundzUgen darstellen: Staatsgebiet und Staatsverfassung, Land
tagsperioden, Zusammensetzung und Wahl der Landtage, Wahlbezirke, Parteien, 
Wahlergebnisse, Obersicht liber die Wahlkreisvertretungen, einschlagige Gesetze 
und Verordnungen und schlieBlich ein Literaturverzeichnis. 
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In dem Hauptteil A (S. 35-49) werden die Wahlkreise aufgefUhrt, z. B. AIsfeld
Stadt und diejenigen Politiker, die sie zwischen 1820 und 1933 in def 2. Kammer 
vertreten haben. Besonders niltzlich ist jedoch def Hauptteil B, in dem die Abgeord
neten in alphabetischer Reihenfolge angefUhrt weeden und zu jedem eine Kurzbio
graphie hinzugefUgt wird, die Auskunft Ober die Lebensdaten, Beruf des Valers, 
Namen def Eltern, Berufsausbildung und wichtige Tatigkeiten auf kommunaler UDd 
Landesebene. Diese Angaben sind Obersichtlich geordnet, die ParteizugehOrigkeit 
kann mil einem Blick festgestellt weeden. lm groBen und gaozeD ein nOtzliches 
Nachschlagewerk! Volker Petri 

Woifgang Ribbe und Eckart Henning (Bearb.): Taschenbuch fUr Familiengeschichts
forschung. BegrOndet 1919 von Friedrich Wecken. 1980.9. Aufl. 422 S., 156 Abb. 
auf 27 Tafeln. Format 15 x 21 cm. Flexibler Plastikeinband. Verlag Degener & Co. 
45,00 DM. 

Mit def 9. Aufl. des Taschenbuches, dem der Name Wecken immer noch einen 
verdienten Abglanz verleiht, haben die Bearbeiter 5 lahre nach dem Erscheinen der 
8. Aufl. ein erweitertes Werk vorgelegt, das in 6 Teilen das gesamte Feld der Genea
logie umspannt und dem Forscher ein ntitzlicher Heifer sein will. 

Jm ersten Teil (5. 17-38) wird unter dem Titel "Einfllhrung in die Familienge
schichtsforschung" die Arbeitsweise erUiutert. Die geneaJogischen Darstellungsfor
men werden kommentiert, und abschlieOend ist die wichtigste Literatur beigegeben 
(wie in alien folgenden Abschnitten). 

"Zur wissenschaftlichen Auswertung" (S. 39-76) ist der zweite Teil benannt. 
Hier wird die Familienforschung in ihrem vielnUtigen Bezug zur Gesellschaft, zur 
Rechtswissenschaft und zur Biologie beschrieben. Der Beitrag von Artur E. Imhof 
"Sozialgeschichtliche Familienforschung" (S. 43-65) ist als Schwerpunkt gedacht. 
Mit der zahlreich aufgefUhrten fremdsprachlichen Fachliteratur gewahrt er auch 
dem verwbhnten Geneaiogen neue Aspekte. 

"Materialien zur Familiengeschichtsforschung" werden sodann im dritten Teil 
vorgestellt (S. 77-2(2): KirchenbOchh, personengeschichtliche Quellen besonderer 
Glaubensgemeinschaften (so der Mennoniten und Salzburger), Pfarrerverzeich
nisse, Leichenpredigten, Zivilstandsregister, Biirgerbiicher, Universitats- und Hoch
schulmatrikeln, Dorf- und Ortssippenbiicher, AdreObiicher, Nachlasse und Selbst
zeugnisse. Eingefiigt ist danach ein auOerst wichtiges Gebiet der Forschung, die 
"Kleine Bticherkunde" (S. 213-250). Hier findet man die Bibliographien zur Lan
desgeschichte, ,Genealogisch-familiengeschichtliche' Bibliographien, Genealogi
sche Zeitschriften, Schriftenreihen, Biographische Nachschlagewerke, Adelskalen
der, Geschlechterbticher. Genealogische Tafelwerke, historische Ortslexika u. a. m. 
Hier gehen die Bearbeiter - wie auch an anderen Stellen - tiber den Raum des 
deutschen Sprachgebietes hinaus. 

lm vierten Teil erfahren wir etwas Uber die "Hilfsmittel bei der Quellenauswer
tung". Wir begegnen dem bekannten Katalog von der Schriftkunde, der Zeitrech
nung, der Wappenkunde, der Siegel- und Namenkunde (S. 251-300). 

Dem fiinften Teil ist das "Lexikon zur Familiengeschichtsforschung" vorbehal
ten. Die wichtigsten fremdsprachlichen AbkUrzungen in Akten und Urkunden, 
deutsche und lateinische Berufsbezeichnungen, alte Krankheitsbezeichnungen Titu
laturen u. a. werden verzeichnet und beschrieben. 

Einen wichtigen Anhang bildet der sechste Teil mit den neuesten Anschriften von 
Archiven, Bibliotheken und Amtern (S. 359-4(8). Den BeschluO machen ein Ab
bildungsverzeichnis und ein Sachregister. 

Gegeniiber der 8. Aufl. ist die neue Bearbeitung erfreulich reichhaltiger gewor
den. Das gilt vor allem fUr das von einem vorziiglichen Fachkenner bearbeitete Ka-



piteI iiber die "Kirchenbucher" (S. 79f.), aber hier wird auch deutlich, wie schwie
rig es ist, die iiberaus kompIexe Originalitat der Kirchenbiicher auf wenigen Seiten 
iiberzeugend darzustellen. Hier ware ein besonderer "KirchenbuchfUhrer" ins Auge 
zu fassen, der auch die Bucher der besonderen GIaubensgemeinschaft einbezoge 
und ausdrUcklich auf Archive und Institute hinwiese, in denen Kirchenbiicher im 
groOen Umfang zentralisiert worden sind. Anzumerken ware in diesem Abschnitt, 
daO in StiddeutschIand vielfach sogenannte FamiIienregister geftihrt warden sind, 
durch die eine Benutzung der Kirchenbiicher sehr erleichtert wird. 

Den neuesten Stand der "BUrgerbiicher" (S. 103 f.) wird jeder Genealoge begrii
Ben, auch wenn hier in nicht wenigen Fallen lediglich BUrgerlisten aus bestimmten 
Jahren aufgeftihrt werden. 

Ebenso hilfreich dUrfte sich der Reichtum der "Universitats- und Hochschulma
trikeln" erweisen (S. 141 f.) . Hier sind in einem 2. Teil die UniversiUiten im europai
schen Ausland beigegeben. An zahlreichen auslandischen Universitaten studierten 
immer viele deutsche Studenten, insbesondere in unseren Nachbarstaaten. Daher ist 
diese Erganzung wertvoll und nUtzlich. Allerdings fehlen in dieser Aufzahlung der 
deutschen Hochschulen die Gymnasia IIlustria, so z. B. die Matrikel des Gymnasi
ums IIlustre zu Bremen fUr die Jahre 1610-1810, die wir Adolf B6rtzler und dem 
1967 verstorbenen Thomas Ouo Achelis verdanken. Achelis hat sich dieser Akade
mischen Gymnasien schon vor mehr als 70 Jahren angenomrnen und 1920 darauf 
hingewiesen, daI3 diese Matrikeln und Schiilerverzeichnisse z. T. ausfUhrliche bio
graphische Daten enthielten (Vgl. Wecken, ABC fUr den Sippenforscher. 1936. 
S. 55-58). 

Die "Dorf- und Ortssippenbiicher" (S. 181 L) haben sich, wie der neueste Stand 
ausweist, stark verrnehrt. Neu hinzugekommen sind die AdreBbiicher (S. 192 f.) -
ein guter Griff der Bearbeiter. Allerdings darf Rez. hier anrnerken, daI3 fUr Kassel 
ein gedrucktes Einwohnerverzeichnis bereits im Jahre 1819 vorliegt, und die voll
standige Reihe der AdreObticher beginnt mit dem lahre 1828, nicht 1873 f. 

Es ist ganz klar, daI3 die Positionen in den Teilen fUnf und sechs fortlaufend er
ganzt und erweitert werden muBten, ebenso war die Literatur auf dern neuesten 
Stand zu halten. Bei den lateinischen Berufsbezeichnungen darf man mit gutem Ge
wissen die unzuiassige GroBschreibung beanstanden, ausgenommen solche Berufe, 
die einen Tite! reprasentieren wie Magister, Abbas, Baccalaureus u. a. 

Der Registerteil beschrankt sich auf ein Sachregister, und es ist wirklich sehr zu 
bedauern, daI3 ein Personen- und (noch rnehr) ein Ortsregister fehlt. Erst die voll
standige Registratur erschlieBt den Band und rnacht ihn zu einem schnell einsatzbe
reiten Arbeitsrnittel fUr den Forscher. Der Hinweis auf das Handbuch der Genealo
gie (S. 420) ist wenig hilfreich. 

Wenn auch ein Taschenbuch wie das vorliegende irnrner Wiinsche offen lassen 
wird, weB z. B. das ev. Kirchenbuchverzeichnis fUr Hohenzollern und das katholi
sche fUr Nassau fehlen oder weil man den Kornplex der Soldatenforschung mit den 
zahlreichen Garnison- und RegimentskirchenbUchern vermiBt, so muB man den
noch den Bearbeitern fOr die FUlle der Hilfen und Anregungen, die geboten werden, 
einen sehr herzlichen Dank sagen. Das Taschenbuch fUr Familiengeschichtsfor
schung bereitet dem Anfanger wie dern Fortgeschrittenen eine gesicherte Ausgangs
lage bei seinen Forschungen und ist oach wie vor ein unentbehrliches Hilfsmittel. 
Der Aufwand fUr die Anschaffung dieses Werkes kann den niichtern und konse
quent iiberlegenden Forscher nicht beirren. Er betragt einen Bruchteil dessen, was 
man aus Portoauslagen im Laufe weniger Monate aufwenden muB, urn Auskiinfte 
(rnit argeriichen Wartezeiten) einzuholen. Geneaiogen sollten das Taschenbuch stets 
zur Hand haben, es gibt in der Tat auf Fachfragen schon beim blof3en DurchbUU
tern praktikabie Antworten. Kurt Gunther 
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Michel Huberty, Alain Giraud, Franrois u. Bruno Magdelaine: L' AlIemagne dyna
stique. Bd. 2: Anhalt-Lippe-WOrttemberg. 641 S. - Selbstverlag A. Giraud, 96, 
quai d'Artois, F-94170 Le Perreux (nur Direktbezug), 250 Francs. 

Den I. Band dieses mit unendlichem FleiB zusammengetragenen Werkes, der die 
Hauser Hessen, ReuB und Sachsen umfaBt, haben wir in der ZHG 86 (S. 209) ange
zeigt. Ihm folgt innerhaJb kurzer Zeit dieser 2. Band mit den Genealogien der Hau
ser Anhalt, Lippe und WOrttemberg seit der Zeit urn 1600. Er umfaBt Uber 1500 
Einzelpersonen und wird wie der 1. Band kUnftig bei Forschungen Ober die im 19. 
lahrhundert regierenden deutschen FOrstenhauser unentbehrlich sein. Unverstand
lich ist, daB (nach den Bemerkungen im Vorwort) die deutschen Genealogen dieses 
umfassende Werk bisher offensichtlich nicht recht gewUrdigt haben; das mag ein
mal daran liegen, daB der Band natUrlich franzOsisch geschrieben ist, was ja aber bei 
den einzelnen Namen und Daten keine Schwierigkeiten machen dUrfte, zum andern 
wohl daran, daB die deutsche Genealogie vor allem bOrgerliche Genealogie ist (so 
gem man natUrlich adlige oder gar hochadlige Ahnen unter den seinen hat!). 

Neben den Genealogien von Anhalt, Lippe uDd WUrttemberg enthalt der Band 
- und das ist fUr uns wichtig - Nachtrage zu Band 1, und zwar auf den Seiten 
617-626 Nachtrage zum Haus Hessen. Und hier ist ein genealogisches Kabinett
stUck zu melden, namJich - Ober lsenburg und Knetsch hinaus - die Vervollstan
digung und Korrektur der Lebensdaten von Anna Viktoria Maria Christine von 
Hessen-Rheinfels-Rotenburg, die mil dem FUrsten Soubise verheiratet war, nach 
der FranzOsischen Revolution aber 1795 einen lean-Francois Morel heiratete. Ihre 
Lebensgeschichte ist auf den Seiten 619-621 abgehandelt - ein MusterstUck fUr 
die wirren Zeiten der Revolution und ihre Folgen fUr den hohen Adel, zugleich aber 
ein klassisches Beispiei fUr den genealogischen Eifer und SpUrsinn, den die Autoren 
(hier Patrick Chevassu) auch anscheinend nebensachlichen Dingen widmen. Es zeigt 
zugleich, wie schwierig Genealogie in unruhigen Zeit sein kann - und diese Aufga
be haben die Autoren auch in diesem Bande hervorragend gelOs1. 

Es ist zu hoffen, daB das Werk auch in Deutschland die WOrdigung findet, die es 
verdient - vor allem bei dem Oberaus ma13igen Preis, den die Autoren dadurch er
mOglicht haben, daB sie es im Selbstverlag herausbringen. Wir danken den Autoren 
aufrichtig fOr die Arbeit, die sie einem Thema der deutschen Geschichte widmen, 
und wUnschen ihrer Arbeit weiterhin guten Erfolg! Hans-Enno Korn 

Niklot KIfj-PendorJ- Der spatmittelalterliche Goldschatz von Birkenbringhausen im 
Landkreis Waldeck-Frankenberg. Sonderdruck aus Hessisches lahrbuch fUr Lan
desgeschichte, Band 28, Marburg 1978, S. 213 bis 236. 

Wohl selten hat ein MUnzfund in Hessen soviel Aufsehen erregt wie die Ent
deckung von 24 "gelben MetallstUcken" durch die Geschwister Marie und Christian 
Bilse aus Bringhausen am Abend des 25. April 1830 in unmittelbarer Nahe des 
FuBpfades von Wiesenfeld nach Frankenberg. Vom Fundtag bis zur Versteigerung 
am 22. 12. 1830 in Kassel haben die Besitz- und Fundumstande nicht nur die Ein
wohner des Kreises Frankenberg, sondern fast alle kurhessischen BehOrden bis zum 
Oberhofmarschallamt und den KurfUrsten selbst beweg1. 

Das umfangreiche Fundmaterial ruhte in den Archivalien des Hessischen Staats
archivs Marburg und wird nun von Niklot KlUBendorf im Hessischen lahrbuch fUr 
Landesgeschichte vorgelegt. 

Schon die Einzelheiten der ortIichen Ermittlungen und die Einschaltung des Be
amtenapparates vermitteln ein aufschluBreiches Zeitbild. Der Verfasser hat aber 
auch die geldgeschichtliche Bedeutung der gefundenen englischen Nobles und der 
franzosischen Chevalier d'or des 14. und 15. lahrhunderts eingehend erortert, in-
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dem er die wirtschaftliche und politische Verflechtung def Pragezeit untersucht. 
Wertvolle Hinweise auf Literatur und zeitverwandte Mtinzfunde in Hessen berei
chem die Ausftihrungen. 

AbschlieBend versucht Klti13endorf eine Erklarung fUr die Vergrabung des Gold
schatzes zu finden, def oach dem jiingsten Geprage oach 1465 gehortet sein mull. 
Hat nun die Fehde in def Regierungszeit def iandgraflichen Brtider Ludwig II 
(1458-1471) und Heinrich III von Hessen (1458-1485), wie hier angenommen, im 
Frankenberger Raum wirklich eine solche Besitz-Unsicherheit ausgel6st? Naherlie
gend erscheint es, daB ein Frankenberger BUrger oach dem groJ3en Brand, ,def Hes
sen alren Haubt- und Handelsstatt" am 2. 5. 1476 (Winckelmann S. 324) sein Bar
geld dUTch Vergraben sicherte, als alle Bewohner in den Nachbard6rfern Zuflucht 
suchten. Emil GrdjJet 

Niktot KliijJendor/, Die Miinzsammlung des Hessischen Staatsarchivs Marburg. 
Sonderdruck aus Archiv filr Dipiomatik, Band 23, Marburg 1977, S. 497 bis 527. 

Von den in Museen und universiUiren Forschungsanstalten Hessens gelagerten 
Miinzsammlungen gibt es keine Aufstellungen, die eine Auswertung dieses interes
santen Archivgutes ermoglichten. Urn so mehr ist es zu begriif3en, daf3 die an Zahl 
geringen, nach ihrer historischen Aussagekraft aber bedeutenden numismatischen 
BesHinde des Hessischen Staatsarchivs Marburg nun in einem Sonderdruck vorlie
gen. Diese Arbeit des Marburger Archivrates KliiJ3endorf hat sich nicht damit be
gniigt, Vorhandenes zu registrieren und zu beschreiben. Die ausgewerteten Archiva
lien verschaffen vielmehr einen Einblick in die Geschichte dieses wertvollen hessi
schen Kulturbesitzes, zunachst gesammelt und im Sinne "Preuf3ischer Konzentra
tionspraxis" dann wieder auseinandergerissen. 

Stempel aus der fuldischen, hanauischen, schaumburgischen und Kasseler Miinze 
kamen mit Falschmilnzerwerkzeug, echten und falschen Pragungen und Proben mit 
Aktenvermerken der Behorden schlief3lich ins Marburger Archiv: Zeugen eines viel
schichtigen Geschehens, wertvolles Forschungsmaterial, das Gustav K6nnecke 
(1845-1920) im Jahr 1882 vergeblich "zu einer organisch zusammengeh6rigen 
Sammlung" zu vereinigen suchte. 

Nach Berlin verlagert, tiberstanden die Originale die Wirren des 2. Weltkrieges. 
Ab 1976 sind nun im Hessischen Staatsarchiv Marburg die 1933 an das Marburger 
UniversiUitsmuseum von Berlin gelieferten Zinnabschlage mit den eigenen BesUin
den zu einer Sammlung von 905 AbschHigen und 282 Mtinzen im Bestand "Samm
lungen 12" organisiert. Die vorliegende Besprechung verdeutlicht die Mtinzge
schichte der Einzelstticke, indem der Verfasser die jeweiligen Mtinzverordnungen, 
Pragevorschriften und das seit Jahrhunderten angefallene Akten-Schriftgut an
schaulich interpretiert. Der interessierte Leser wird den Wunsch versptiren, diesen 
Bestand des Archivs zu besichtigen, da nur wenig Textabbildungen beigefiigt wer
den konnten. Emit Gr6jJel 

Stijtung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung (Hg.): 
Band 11, 1979, Burg Ludwigstein, 199 S. Jahrbuch des Archivs der deutschen 
lugendbewegung. 

Die Redakteure W. Mogge und K. Vogt haben dieses lahrbuch tibersichtlich ge
gliedert: 5 Aufsatze zur Jugendbewegung (p. 7-99), Wilrdigungen (p. 100-130), 
Bibliographie (p. 131-140), Rezensionen (p. 141-180), Archivbericht filr das 
Jahr 1978 (p. 181-198) und schlief3lich ein Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Bu
ches. 

Eine wahre Fundgrube flir den Forscher ist die von Winfried Mogge aiphabetisch 
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angeordnete, ca. 96 Titel umfassende Bibliographie Uber die jUngsten Neuerschei
nungen zu verschiedenen Bereichen der "Jugendbewegung". Es werden u. a. ange
fUhrt: Auswahlbibliographien, Rezensionen, Oissertationen, Memoiren, wichtige 
Zeitschriftenaufs:ttze! 

Nachrufe wurden folgenden PersOnlichkeiten gewidmet: Hugo Sieker 
(1903-1979), ehemaliger Redakteur am "Hamburger Anzeiger"; Ono Bernhardi 
(1900-1978), Burgvogt auf Ludwigstein; Fritz HUser (1908-1979), gelernter Gie
aer und spater Bibliothekar in Gleiwitz; Hans Richter (1903-1979), ehemaliger 
BundesstudentenfUhrer der deutschen Freischar und sp:tlerer Personalchef bei der 
Nahmasehinenfabrik Pfaff; Hermann GroB (1910-1978), lan&iahriger Betreuer 
von Jugendlichen und FlUchtlingen in Uelzen. 

Nun zu den Aufs:ttzen. Arno KlOnnes Betrachtungen - "AufbrUche - Zu den 
Jugendbewegungen in der europaischen Geschichte" (p. p. 7-17) erfassen jugend
liche Protestbewegungen aus der Epoche der FranzOsischen Revolution bis in die 
Zeit der 70er Jahre unseres Jahrhunderts. Er konstatiert rnanche Gemeinsamkeiten: 
bUrgerliche Herkunft, Nationalisrnus, Opposition gegen die Obrigkeiten, anLkapi
talistischer Affekt. Ungeachtet des Titels gelingt es dern Autor nicht, das Fehlen von 
"Jugendbewegungen" in Belgien, England, Frankreich und den Niederlanden urn 
1900 zu erklaren - Ubrigens kOnnen die Camelots du Roi der Action Francaise auch 
als jugendliche Protestbewegung angesehen werden! Leider werden die "Jugend
bUndigungen" in Italien, RuLlland und Ostmitteleuropa nur am Rande erwahnt. 
Oer Autor schlieBt seine AusfUhrungen mil der Festste11ung, daB Jugendbewegun
gen im allgemeinen gesellschaflliche WidersprUche artikulieren, aber keine gesamt
gesellschaftliche "Erneuerung" durchsetzen konnten (p. 17). 

Winfried Mogge gibt seinen Betrachtungen den treffenden Tilel: .. Wege zur 
Ernanzipation - Stichworte zu einer Oeutung der Jugendbewegung" (p. 49-59). 
Mit Recht ste11t er sie in den sozialen wie ideologischen Kontext der Epoche, so daB 
sie "als ein Glied in der Kette neuzeitlicher Emanzipationstendenzen" (Frauen-, 
Arbeiter- und Jugendkulturbewegung etc.) erseheint (p. 52 u. 56). -In seinem Bei
trag "Krisensituationen der Gesellschaft" (p. 60-72) stellt Karol Szemkus einige 
"Thesen zur Entstehung jugendlicher Protestbewegungen" auf, wobei er sich auf 
die Feststellungen von Ch. LUtkens aus dem Jahre 1925 bezieht, naeh der fUr die 
Geburt der deutschen Jugendbewegung bestirnmend waren: I. Oas gestOrte Verhalt
nis zwischen Vatern und SOhnen; 2. die Vorherrschaft des Bearntenturns irn Staats
und politischen Leben; 3. die Situation der Schule ... Insbesondere den zweiten 
Punkt mOchte der Verf. erganzen, indem er erklart, daB das Beamtentum innerhalb 
der sozio-Okonomischen Oynamik vor 19(X) nur mOhsam seine Privilegien erhalten 
konnte, peu a peu an sozialer Wertschatzung verlor. Es kam zu einer "Statuskrise 
des Bearntenstandes" (p. 62 und 65 ff.), unter deren Einwirkung die Entfremdung 
zwischen Vatern und $Ohnen mOglich wurde. Oer AlIgemeinheitsgrad von der For
mel der "Statuskrise der Beamtenschaft" laBt ernste Zweifel an der historischen 
Richtigkeit aufkomrnen; Oberdies stU12t der Verf. diese These keineswegs durch Be
lege aus den Primarquellen, scheint fast keine Sekundarliteratur Uber die Beamten
schaft im Kaiserreich genutzt zu haben und verzichtet auf jeglichen Ansatz einer dif
ferenzierten Betrachtung dieser Oienstleistungsklasse, sei es in raumpolitischer Hin
sicht (Landesbearnte), sei es nach Alter, Einkommensschichtung, Position und Rol
le innerha1b der verschiedenen Branchen der sich entwickelnden BUrokratie. Die 
Formel von der "Statuskrise" bleibt angesichts des vieiseitigen Gebrauchs des Wor
tes "Krise" in der Gegenwart ziemlich inhaltsleer. Es mUBte untersucht werden: 
Wieviel Prozent der Mitglieder des Wandervogels starnmten aus Bearntenfamilien? 
Welches war die Lebenslage dieser Familien? Wie sahen die Jugendlichen ihr Ver
haltnis zurn beamteten Vater? (Memoiren, Briefe). Welche Klagen wurden aus den 
Teilen der Beamtenschaft vor 1900 Ober die soziale Lage vorgebracht? Wie urteilen 
andere Gruppen Uber die Beamten? Gab es Ober rnehrere Jahrzehnte Veranderun-
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gen im Lebensstandard. im Sozialprestige. im politischen Denken dieser Beamten? 
Karl Seidelmann gibt in .. Autonome Jugend" (p. 18 48) einige .. Hinweise zu ei

ner deutschen Jugendgeschichte im 20. Jahrhundert". Mit Ausnahme der Periode 
der NS-Herrschaft durchlebte die Jugend einen relativen autonomen Raum, for
mierte sich 1967/ 68 zu Studentenunruhen, die in Bewegung einmtindeten. die sich 
im Hinblick auf die Ideologie, die Politisierung, den Lebensstil von der klassischen 
deutschen Jugendbewegung unterschieden. Der Begriff der "Jugendbewegung" 
bleibt inhaltlich mehrdeutig. Der Verf. meint, daB die Jugend einen Anspruch auf 
angemessene historische WUrdigung ihrer Existenz und AktiviUiten habe. 

Volker Petri 

Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung. 
Herausgegeben von der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und dem Archiv der deut
schen Jugendbewegung, Band 12, 1980, Burg Ludwigstein, 272 Seiten. 

Der Aufbau des vorliegenden Bandes entspricht in wesentlichen Teilen jenem des 
11. Bandes: Aufslltze (p. 11-128), Wurdigungen von PersOnlichkeiten der Jugendbe
wegung - Carlo Schmid, Karl Seidelmann, Karl Willy Beer, Hans Vogt und Martin 
Luserke - (p. 131-186), Bibliographie von Neuerscheinungen zum Thema Jugend
bewegungen (p. 189-198), Rezensionen (p. 201-246) und schlieBtich den Bericht 
uber den Stand der verschiedenen Arbeiten im Archiv selbst (p. 249-270). Am Ende 
werden die Mitarbeiter des Bandes mit Namen und Adressen genannt. Den Herausge
bem dieses Bandes ist es diesmal gelungen, die Aufsatzsamm1ung unter ein Thema der 
jUngeren Zeitgeschichte zu steUen, d. h. die vielfllltigen Beziehungen zwischen Jugend 
(-bewegung) und Nationalsozialismus einer tieferen Betrachtung zu unterziehen. 

Hr. Steinbrinker liefert eine fesselnde EinfUhrung in den Problemkreis, wirft be
wuJ3t mehr Fragen auf als er beantworten m6chte (p. 11-22). Dann unterbreitet A. 
KlOnne seine Interpretation des Verhaltnisses von .. Jugendbewegung und 
Faschismus" (p. 23-34). Die Jugendbewegung reflektierte politische Vorstellungen 
des Btirgertums, bereitete geistig, psychologisch und ideologisch den Boden fUr das 
NS-Denken, stand der NS-Bewegung teUs nah, teils fern, war fUr die machtpolitische 
Stabilisierung des NS-Regimes ohne Bedeutung; .. bUndische" Tendenzen, Gruppen, 
Vorstellungen bildeten noch 1941 filr die HJ-Fuhrung ein Problem, dem der Kampf 
angesagt wurde. - Peter D. Stachura liefert in seiner Abhandlung einen guten Ober
blick tiber die EntwickIung und die Art der Interpretation zur deutschen Jugendbewe
gung und dem NS: 1. Schon 1934 wurde behauptet, die bundische Jugend sei "Vor
lauferin" der NS-Bewegung: 2. 1977 behauptet Kater, groBe Teile der blind. Jugend 
seien vor 1933 faschistoid gewesen; 3. Andere Forscher - Paetel, Raabe, Seidelmann, 
Ziemer, Laqueur - bestreiten energisch diese von Kater propagierte These; 4. Der 
Verf. schlieBt sich der letzteren Gruppe an, raumt ein, daB die bUndische Jugend als 
"neukonservatives Phanomen" durchaus ideologische Verbindung zur NS-Bewegung 
hatte, Geusen und Artamanen u. a. die NS-Bewegung auch praktisch untersttitzten. 

Irmtraud GOtz von Olenhusen, die eine Dissertation Uber "Jugend und Politik 
1928-30" vorbereitet, widmet ihr Interesse der "Krise der jungen Generation und 
dem Aufstieg des Nationalsozialismus" (p. 53-82). FUr die Radikalisierung der 
"jungen Nachkriegsgeneration", d. h. der Jugend zwischen "Pubertat und 
Heirat", fUhrt die Verf. bereits bekannte GrUnde an: materielle Not, Milltrauen ge
gen die Politik der etablierten Parteien, Mangel an Ich-Struktur (1) sowie groBe Ent
tauschung Uber den Lebensweg in der Depressionsperiode. Was fUr eine Hilfe kOn
nen Instanzen der sekund:tren Sozialisation - Schule, Hochschule, Kirche - noch 
hungernden Arbeitslosen und gescheiterten Studenten bieten? Die Verf. informiert 
knapp Uber die Jugendorganisationen der Gewerkschaft, SPD, der Katholiken, der 
Kommunisten und der Nationalsozialisten. Die meisten dieser Organisationen ver-
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stehen es nicht, den Jugendlichen einen Ausweg aus ihren existenziellen Noten zu 
weisen, was kein Wunder ist, denn wer vertraut schon denjenigen, unter deren Herr
schaft die Misere entstanden ist! - Eine der Thesen der Verf. lautet (p. 56), daB der 
Nationalsozialismus eine Massenbewegung war, die als Protestbewegung der nicht
proletarischen "Nachkriegsgeneration" anzusehen sei. Den jugendlichen Charakter 
dieser Protestbewegung beweist die Verf. in erster Linie mit dem Hinweis auf die 
vielen lugendlichen in der SA, nicht jedoch mit den eigentlichen NS-Jugendgrup
pen. Die These der Verf. ist kein Novum, denn u. a. hat schon M. Broszat: Der 
Staat Hitlers, 1969, p. 50 auf die NSDAP als "junger Partei" von ihrer Mitglieder
struktur her aufmerksam gemacht! Was die Charakteristika der "Nachkriegsgene
ration" in der NSDAP betrifft, so folgt die Verf. den Gedanken von Peter H. 
Merkl: (Die alten Kampfer der NSDAP ... in: Sozialwiss. lb. fOr Politik, Bd. 2, 
1971, p, 499 fL), der erklart, daG Karrierehoffnungen, der Karnpfcharakter der NS
Partei, das Kameradschaftserlebnis und Sozialisationsdefizite fOr das Verhalten der 
nationalsozialistischen Jugendlichen mitbestimmend gewesen seien (p. 78-82). Die 
Verf. meint, daB es bei allen lugendlichen der Zeit, generationsspezifische, klassen
ubergreifende Verhaltensweisen gegeben habe wie FOhrerglaubigkeit und Militari
sierung (p, 79), 

Sehr materialreich ist die Abhandlung von WaIter Greiff Ober die lugendmusik
bewegung in Schlesien in Verbindung mit einer Auseinandersetzung mit Thesen 
Adornos (p. 87-121). AbschlieBend gibt A. KlOnne einige Hinweise auf Quellen 
zur "bundischen Opposition im Dritten Reich" (p. 123-128). 

Volker Petri 

75 Jahre Philippstiftung - Fachklinik flir Lungenerkrankungen Immenhausen. 
A. Bernecker, Melsungen 1980, 12. S., 8 farbige Abb., nicht im Handel. 

Am 31. Oktober 1980 feierte die Fachklinik flir Lungenerkrankungen "Philipp
stiftung" e. V. in lmmenhausen ihr 75jahriges Bestehen. 75 lahre sind ein berech
tigter AnlaB fOr eine Feier, vor allem, wenn man bed en kt, was in dieser Zeit alles ge
schehen ist. 

Zum Festakt im groBen Saal des Hauses erschien auch eine kleine Schrift, die 
nach den obligaten GruBworten (Sozialminister, Landrat, Landestuberkulosearzt) 
einen kurzen AbriB des Werdegangs def Einrichtung bringt. Der Leser erfahrt etwas 
Ober die BemOhungen Pfarref Sardemanns zur GrOndung der damals unbedingt er
forderlichen Heilstatte, weiter aber auch etwas Ober die Baugeschichte. Einen zwei
ten Schwerpunkt der Darstellung bildet die Arbeit der Klinik wahrend der beiden 
Weltkriege und in den ersten Nachkriegsjahren, die auf Grund der allgemeinen epi
demiologischen Lage Hauptbelastungszeiten der Einrichtung waren. Nachdem die 
TBe dann den Charakter der Volksseuche verloren hatte, erfolgte die Umstellung 
des Hauses von einer reinen HeilsUitte in ein Krankenhaus flir Pneumonologie. 
Auch hierOber wird der Leser andeutungsweise informiert. Leider aber nur andeu
tungsweise, wie das meiste nur angedeutet ist. Offenbar hatte man Angst, den Text 
Ober ein bestimmtes MaB hinaus auszudehnen. Darunter leidet die gesamte Darstel
lung. GroBere Grundlichkeit und eine ausfOhrliche Behandlung der einzelnen Ent
wicklungsabschnitte waren schon wOnschenswert gewesen. Es hatte aber auch eine 
Belegung der Sachaussagen erfolgen mUssen. 

Positiv hingegen sind die am SchluB der Schrift erstellten tabellarischen Ubersich
ten Uber die Tatigkeitszeiten der Vorsitzenden des Vorstandes und der leitenden 
A.rzte. Auch die Hinweise Ober die Organisationsform der Stiftung mit Vorstand, 
Verwaltungsrat und Mitgliederversammlung sind recht instruktiv. Geradezu vor
bildlich ist die Qualitat der Abbildungen, aber auch die graphische Gestaltung des 
Heftchens. Die Bilder sagen tiber den derzeitigen Zustand def Anstalt und Ober ihre 
Leistungsfahigkeit mehr aus als der Text. Friedrich-Karl Boas 
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Robert Hermann Lutz: Wer war der gemeine Mann? Der dritte Stand in der Krise 
des Spatmitteialters. Mit einem Vorwort von Ferdinand Seibt, MUnchen, Wien (Ol~ 
denburg) 1979 ISBN 3-486-48601-2 (~Ieicht ver~nderte Diss. Bochum 1976). 

Jeder, der sich mit der Geschichte des Spatmittelalters beschaftigt, wird bei dem ge~ 
genwartigen Trend, sich starker den "Unterschichten" zuzuwenden, gerne zur 
Arbeit von Robert Hennann Lutz greifen. Die Untersuchungen von Lutz k6nnen 
fUr den Forscher der hessischen Geschichte nur allgemeine und anregende Bedeu~ 
tung haben, da sich der Autor ausschlieBlich auf gedruckte Quellen und bei den zeit~ 
gen6ssischen vorwiegend auf suddeutsche und schweizerische (Chroniken, Briefe, 
Akten und Urkunden, Publikationen) stiitzt. 

Der Begriff des "gemeinen Mannes" wird zunachst anhand der W6rterbUcher, 
Enzyklopadien und HandbUcher vom 18. bis 20. lh. analysiert und in Beziehung zu 
der neueren wissenschaftlichen Literatur Uber die Zeit von 1430 bis 1530 gesetzt 
(S. 5-15). Nach der EinfUhrung in das Thema (1. Das Problem) stellt Lutz in einem 
zweiten Kapitel (11. Der Begriff) die Quellenbasis seiner Untersuchungen mit sechs 
Reformschriften der Zeit von 1430-1530 vor (S. 24-34). Die Ergebnisse werden 
dann in "Ill. BUrger, Bauer, Untertan" (S. 41-76) und "IV. Der gemeineMann in 
der St~ndeordnung" (S. 77-94) vorgestellt. In "V. Dritter Stand und Revolution" 
zieht Lutz die Verbindung zu "Gemeine-Mann-Bewegungen" in verschiedenen Tei
len Europas und zum Bauernkrieg anhand der neueren Literatur (S. 95-102). Es 
folgen Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Personen- und Ortsregister 
(S. 105-122). 

Die in den Kapiteln III und IV vorgelegten Ergebnisse verdienen kurz skizziert zu 
werden: Die allgemein bekannten Bedeutungen des "Gemeinen Mannes" als 
Schieds- oder Friedensrichter und als .,Untertan" aus der Sicht des Adels oder der 
stadtischen Obrigkeit finden sich bereits in den HandbUchern des 18. lhs. Dem 
Dualistischen Herrschaftssystem entspricht es, daB der Begriff "Gemeine Mann" 
aus der Sicht der Zugeh6rigen keine klare juristische Abgrenzung hat. Er bezeichnet 
sowohl den ZunftbUrger einer Stadt (Gemeinde) und den besitzenden Bauern auf 
dem Land (GroB~ wie Kleinbauern), den Hausbesitzer und Ratsfahigen in der Stadt 
wie den Allmendebenutzer im Dorf. Der "Gemeine Mann" kann also so als Vorstu
fe des politischen Begriffes "BUrger" gesehen werden. Neu ist, daB - allem An
schein der benutzten Literatur nach - Dienstleute, Gesinde, unehrliche Berufe in 
der Stadt nicht zum "Gemeinen Mann" gezahlt wurden. Auf dem Lande gilt dies 
entsprechend fOr Knechte, Zigeuner, luden u. a. Beim "Gemeinen Mann" handelt 
es sich also nicht urn den Angeh6rigen der Unterschicht, sondern urn den Etablier
ten in Stadt und Land. Entsprechend erscheint die "Revolution des Gemeinen Man
nes" (Kap. V) nicht als Sturm gegen Standeordnung, sondern sie fordert die Aner
kennung eines "Dritten Standes". der sich nach unten bewuBt und klar abgrenzt. 

Die Arbeit erscheint uber lange Strecken als eine Auseinandersetzung mit den 
Ver6ffentlichungen von Peter Blickle, die sehr ausgiebig zitiert und S. 106 einzeln 
aufgefUhrt werden. Bei einer Neuauflage sollte man die Wiederholungen in Kapitel 
IV aus Kap. III vermeiden, vielleicht auch die ausgiebigen lnhaltsangaben der Re
formschriften in Kap. 1I kUrzen. Das sehr ansprechend aufgemachte, sorgfaitig ge
druckte BUchlein ist anschauiich geschrieben und sollte mit den sieben gezeichneten 
Modellen der standischen Gliederung auch als Lektiire fOr Studenten und Ge~ 
schichtslehrer attraktiv werden. Hierzu k6nnte die lobenswerte Arbeit durch eine 
Straffung nur gewinnen. K. H. Wegner 
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Hans Staden: Wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, 
nackten, grimmigen Menschenfresser, in der Neuen Welt Amerika gelegen. 1557, 
originalgetreuer Faksimiledruck, hg. GUnter E. Th. Bezzenberger, Kassel (Thiele & 
Schwarz) 1978. 200 S., OM 39,80. 

Die Reisebeschreibung des Hans Staden aus Homberg/ Efze erschien erstmalig im 
Marz 1557, gedruckt .. zu Marpurg im Kleeblatt bei Andreas Kolben uff Fasnacht." 

Stadens Historia ist das erste Stidamerika-Buch im deutschen Sprachraum. Die 
Faksimileausgabe hat dadurch tiber den hessischen Bezug hinaus auBerordentliche 
Bedeutung. 

FUr den Liebhaber frUher Drucke wird die getreue Wiedergabe von Text und 
Holzschnitten einen groBen historischen Aussagewert haben. Der gUnstige Preis fUr 
eine solche bibliophile Kostbarkeit ist aber nur durch die moderne HersteUung mOg
lich und bedingt Unsch~rfen im Schriftbild und bei den Holzschnitten . Dem Her
ausgeber und Verlag ist aber zu danken, daB durch diese Entscheidung das Werk fOr 
weitere Kreise erschwinglich wird, als es bisher Faksimiledrucke waren. 

Mit 22 Jahren (1548) fallte Hans Staden den Entschlull, .. lndien zu besehen", 
und begrtindet ihn mit der Lust zu Abenteuern. Sicher hat aber auch die politische 
und wirtschaftliche Krise Hessens z. zt. der Gefangenschaft Philipps des GroBmUti
gen (bis 1552) eine Rolle gespielt. Der Homberger heuerte 1548 als BOchsenschOtze 
auf einem portugiesischen Schiff an und gelangte nach fast drei Monaten in den 
nordbrasilianischen Hafen Pernambuco. Zwei Jahre spater (1550) trat er zusammen 
mit 300 spanischen Siedlern seine zweite Reise in Richtung Argentinien und Peru an. 
Umstandlich und mit heute belustigend wirkender Naivitat schildert Staden die 
Schwierigkeiten von Wind, Sturm sowie schlieOlichem Schiffbruch mit dem vorzei
tigen Ende der Fahrt in der N~he des heutigen Rio de Janeiro. In portugiesischen 
Diensten verteidigte er nun eine kleine europaische Siedlung gegen indianische Ur
einwohner. Er geriet in deren Gefangenschaft und stand nun 8 Monate unter der 
standigen Angst, von ihnen gebraten und verspeist zu werden. Solche Menschen
mahlzeiten erlebte er wiederholt und schildert sie in alien Einzelheiten. Eine franzO
sische Schiffsbesatzung IOste ihn gegen Messer, Axte und Kamme aus (1555), so dall 
er nach Hessen zurtickkehren konnte. 

Landgraf Philipp der GroBmUtige forderte ihn auf, seine Erlebnisse in der neuen 
Welt aufzuzeichnen und zu verOffentlichen. Dies geschah unter den frischen Ein
drticken, die auch in die Holzschnittfolge eingingen, zu denen Staden die Vorzeich
nungen lieferte. Der Marburger Professor der Anatomie und Mathematik, Johan
nes Dryander, schrieb ein Vorwort. Die schlichte und lebendige Darstellung seiner 
Leiden und die vielen Holzschnitte mit Landkarten, Darstellungen von Zeremonien 
und Handlungen sowie den verschiedensten Gebrauchsgegenstanden haben einen 
unschatzbaren ethnologischen Wert. 

Die FtilIe vOlkerkundlicher Details ist besonders im Bericht tiber die 2. Reise 
(238 Kapitel) interessant. Hier berichtet Staden sehr genau tiber die Lebensgewohn
heiten der Ureinwohner. Wir erfahren Einzelheiten tiber das Feuermachen, das 
Schlafen in Hangematten. die Stammesorganisation uod das Familienleben. Mit 
Spannung liest man, mit welcher verschmitzten Schl~ue und Oberredungskunst si ch 
der biedere Hesse gegenUber den Eingeborenen bewahrte und schlieBlich rettete. 

Die vorliegende Ausgabe vereint im Faksimile den abenteuerlichen Inhalt des 
spontanen Reiseberichts mit dem Reiz der Holzschnitte uod der Druckkunst des 
16. Jhs. Daher verzichtet der Herausgeber auch auf Erklarungen im Text und laJlt 
diesen in seinen zwei Teilen (Teil I: 54 Kapitel, Teil II: 238 Kapitel, keine Paginie
rung) in al1er UrsprUnglichkeit auf den Leser wirken. Bezzenberger hat al1es Not
wendige in einem Nachwort zusammengefaBt. Hier finden sich auch Reproduktio
nen der Dillich-Stiche (1605) zu den beiden Staden-StMten Homberg/ Efze und 
Woltbagen, wie auch eine Karte zu den Reisen Hans Stadens. In diesem Teil hatte 
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man auch Seitenangaben erwartet, die nicht nur filr den Rezensenten nOtzlich gewe
sen waren. 

Neben dem eigentlich ethnologischen Interesse an Stadens Bericht kommt mm 
heute auch ein gr6Beres historisches zu. Das Aufarbeiten des Imperialismus lenkt 
den Blick auch auf die Anfange der Kolonisation. Die sorgfaitigen Beobachtungen 
und ein zuveriassiges Gedachtnis fOr Einzelheiten und Namen geben wichtige Auf
schlOsse Ober die AnHinge der Kolonisation Brasiliens mit ihren ersten kleinen euro
paischen Siediungen. Stadens Bericht ist auch ein gutes Zeugnis filr das schwierige 
Verhaltnis der unmittelbar beteiligten Europaer zu den indianischen Ureinwohnern .. 
Der Kannibalismus der Indianer nimmt einen verhaltnismaBig groBen Raum in den 
Schilderungen Stadens ein, verstandlich, weil er dieser Drohung vom ersten bis zum 
letzten Tag seiner Gefangenschaft ausgesetzt war. 

Es ist ein grones Verdienst von Herausgeber und Verlag, dieses StOck Hessisch
SOdamerikanischer Kulturgeschichte im Original weiten Kreisen wieder bekannt zu 
machen. Problem und Stoff verdienen aber auch von denen gelesen zu werden, de
nen Sprache und Schrift des Druckes von 1557 zu mtihselig sind. Daher sei hier auf 
die hochdeutsche Obertragung der "wahrhaftigen Historia" hg. Karl Fouquet, 
2. erganzteAuflage, Marburg 1963, hingewiesen. K. H. Wegner 

GUnter Beuenberger: Mission in China, Kassel, (Ev. Presseverband) 1979,204 Sei
ten, brosch., mit Illustrationen, DM 19,80. 

Die politische und wirtschaftliche Bedeutung, die China in den letzten lahren filr 
Westeuropa erhaIten hat, lant ein Kapitel kurhessen-chinesischer Geschichte wieder 
interessant erscheinen. 

GOoter E. Th. Bezzenberger entdeckte und zeigt jetzt, wie mit der "Chinesischen 
Stiftung" von Kurhessen aus in der Mitte des vorigen lhs. versucht wurde, verschie
dene christliche Missiooen in China zu vereinigen. Die Stiftung soUte die evangeli
sche Bekehrung durch den Missionar Gtitzlaff f6rdern. Hier zeigte sich, wie schwie
rig gerade fOr die verschiedenen protestantischen Missionsgesellschaften und Kir
chen die Evangelisation in einer fremden Hochkultur gewesen ist. Van daher ist das 
von Bezzenberger vorgelegte Material nicht nur fOr die evangelische Missionsge
schichte interessant, sondern hat allgemeine Bedeutung fOr die Begegnung von eu
ropaischer und chinesischer Kultur. Neben diesem allgemeinen Aspekt, der bei der 
zunehmenden bffnung Chinas auch in kultureller Hinsicht immer wichtiger werden 
wird, ist neben der allgemeinen Darstellung besonders der sehr ausgiebige Quellen
teil unerwartet interessant fOr die Kirchen- und Kulturgeschichte Kurhessens im 
19. lh. K. H. Wegner 
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