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Pfl u g, Brigitte: Die Verwendung kieseliger Gesteine in der hessischen Rhon UDd ihre Ver
wendung im PaHio- his Neolithikum. Maleriali en lUT Var- UDd Friihgeschi chl e 'Ion Hessen, Band 
15, hrsg. 'Ion Fritz-Rudo lfHerrmann . Wiesbaden : SelbstverJag des Landesamtes fUr Denkmalpfle
ge Hessen 1993, 101 S. , 22 Tafeln , zahlr. Tab. und Abb. 

In der hessischen Rhon sind seit 1981 aD zahlreichen SleUen kieselige Gesteine, die in der Stein
zeit als Werkmaterial Verwendung fanden, bekannt. Aufder Basis 'Ion 45 Fundstellen wird die Ver
teilung 'Ion 10 verschi edeneo Ki eselgesteinen (wie I . B. verschiedener Hom steine, Quarzit, KaT
neol UDd Quarz) UDd deTen Verwendung als Gerate statistisch untersuchl. Die meisten der Roh
steine stammen dire kt aus der Rhon, ein Teil ist aber auch ube r Entfemungen von bis zu 120 km 
importi ert . 

Es wird uberzeuge nd und sorgfaltig untersucht, welche Materialien wann und wo verarbeitet 
wurden. Sehr ausfLi hrl ich wird auf die Petrologie der Steine und ihre Genese eingegangen. So fin
den sich im Anhang ni cht nur Zeichnungen der Werkzeugformen, sondem auch zahlreiche Licht
und Raste relektronenm ik.roskop-A ufnahmen (schwarz/wei8). 

Das Buch ist fli r Leser, die sich fLir kieseJige Gesteine interessieren, eine zuveriassige QueUe, urn 
e inen Obe rblick uber die Methoden ihrer Verwendung zu gewinnen; es schaffi abe r auch eine 
recht detaill ierte Vergleichsebene fLir eigene Fo rschungsarbeit, weil die Auswertung hier sehr 
umfasse nd ist und die Ergebnisse dabei ausfLihrlich erlau te rt we rden. Zusatzlich sind etl iche 
erganze nde Detaili nformationen beigegeben, so daB der Leser den Eindruck. hat, daB ihm nichts 
Wichtiges vorenthalten wird. Interessant ist sicherlich auch, daB nach einer allgemeinen Darstel
lung nicht nur auf die archaologischen Umstande eingegangen wird, sondem daB anschli eBend 
auch auf di e petrologischen Umstande gleicherma8en ausfUhrlich Bezug ge nom men wird. 

Das Buch ist vorrangig ein Fachbuch flir Fachleute (Geologen, ArchaoJogen) zu einem speziel
len Thema ; dem Nicht-Sachku ndige n wird es aufg rund der fach lich hochwertigen und detaillier
ten InformationsfLille eher elwas unverstandlich bleiben, wahrend ge rade der Leser mit Fach- und 
Sachkenntnis hier eine solide und vollstandige Arbei t vo rfind et. 

Mathias R6hring 

F ie dJer , Lutz : AIt- und mittelsteinzeitliche Funde in Hessen. Stuttgart : Konrad Theiss Verlag 
1994,2., vollig neu erstellte Aufl ., 302 S. mit 166 Abb ., kartoniert, 28,- OM (Re ihe "Fuhrer zur hes
sischen Vor- und Fruhgeschichte" Bd. 2, hrsg. v. F.-R. Herrmann) (ISBN 3-8062- 1129-9) . 

Die hier vorzusteUende ,,2 ., vollstandig neu erstellte Auflage" des "Fuhrers zur hessischen Vor
und Fruhgeschichte 2" hat mit ihre m Vorganger nu rmehr Au8entitelbild (die" Wildscheuer"-Hoh
le) und Format gemein, aUes andere wurde von ihrem Autor lulz Fiedler grund legend neu konzi
piert. Wi chtigsler Unterschied ist dabei die Hinzunahm e der mit grone r Fundplatzdichte in fast 
ganz Hessen vertrete nen "Mittelsteinzeit" bei der Betrachtung. An die SleUe von 21 Tafeln und 
weiteren maximal ganzse itigen 9 Abbildungen sind in dem neuen Band 135 Tafeln mit exzellent 
gezeichneten Fundobjekten getreten, dazu kommen 30 weitere Abbildungen (Diagramme, Fund
karten, Rekonstruktionszeichnungen und Fundortskizzen). Die Steigerung der AbbiJdungszahl 
erkHirt die Erhohu ng der Gesamtseitenzahl des Bandes von 96 aufJ02 nur teil weise. Eine weitere 
Begri..i ndung liegt in de r deutlichen Vermehrung der Funde im Bezugsbereich in den vergangene n 
ande rthalb Jahrzehnten. (Der Theiss Verlag gibt si ch in seiner Pressenotiz ubrigens bescheiden -
oder kann dort ni emand rechnen? Oer Fuhrer liegt It. Pressestell e mil "mehr als doppeltem Text
und Bildumfang vor". Auch der Verfassemame wird verschwiegen - Begri..i ndung?) 

Sehr sorgfalt ig breitet Fiedler durch einen eingehenden Text und ein vertiefendes, auch au8er
halb der Le kture dieses Bandes nutzliches Glossar (S. 134-152) die wisse nschaftlich so diffizile 
Materie aus: die l ebe nsbedingungen des Menschen der Eiszeit , die Techni ke n bei der Ste in bear
beilUng (und ihre siche ren Wiedererkennungszeichen), die Begriffiichkeit bei den hergestellten 
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Steingeraten (und ihre Problematik). So gerustet kann auch der Laie sich daran wagen, die Fund
karten und Rekonstruktionszeichnungen sowie die Objektbeschreibungen und -abbildungen zu 
interpretieren. Wahrend die erste Auflage noch auf nur gut ein Dutzend palaol itische Fundkom
plexe zu sprechen kam, verzeichnet das - neue - Ortsregister ca. 270 hessische Gemeinden mit 
archiiologischen Objekten aus der Berichtszeit - von Einzelfunden bis zu nach Zehntausendcn 
ziihlenden Fundkomplexen. Ober eine umfangreiche Bibliographie hatte schon der Vorganger
band verfugt ; diese wird zu einem (Auswahl-)Literaturverzeichnis gesichtet, gestrafft und aktuali
siert. Die geschilderten textlichen und optischen Angebote machen den ausstattungsmiiBig her
vorragenden Band zu einem echten Bestimmungsbuch fUr die Hand des Sammlers und Wissen
schaftlers. Die eigentlichen Fundortbeschreibungen sind zum Schutz vor gelegentlichen ,.Raub
sammlern" oder -griibern verdunkelnd formuliert ; Kenner der Materi e, so z. B. der geologischen 
Rahmenbedingungen, der Geliindeformen usf., werden die betrefTenden Fundorte (on : leider!) 
jedoch trotzdem auffinden konnen. 

Von hochstem Lesereiz bei diesem rundum empfehlenswerten Buch sind dann die abschlieBen
den Oberlegungen Fiedlers, mit denen er ,.technische Entwicklung und hypothetische SchHisse 
aufDenken, Kommunikati on und Gesellschaft" verbindet (5 . 120-133). Solcherart von der Verfei
nerung der Steinbearbeitungstechnik abgelesene fruhe Menschheitsgeschichte erst erweckt die 
steinem en Zeugnisse wieder zu wirldichem Leben und ruckt uns und jene Menschen der Vorzeit 
eng zusammen. 

Helmur Burmeister 

M a i er , Bemhard: Lexikon der keltischen Religion und Kultur. Stuttgart : Kroner 1994. XV + 393 
5.,94 Abb.

t 
39,- OM (KroneTS Taschenausgabe Bd. 466) (ISBN 3-520-46601-5). 

Mit immer faszinierenderen Ausgrabungs- und Erkliirungserfolgen, einem difTerenzierteren 
Geschichtsbild und gemeinsamer europiiischer Spurensuche uber Liindergrenzen hinweg riickt 
jenes inzwischen eigentlichja gar nicht (mehr) so geheimnisvolle Volk verstiirkt in den Mittelpunkt 
des gemeinsamen europaischen Intercsses, das eine umfangreiche Hinterlassenschaft in den mei
sten groBeren ost-, mittel- und westeuropiiischen Liindem sein Eigen nennt - jene Menschen also, 
qui ipsorum lingua Cellae ... appeJlantur. 

Der publizistische Erfolg von Asterix uDd Obelix ist nicht nur dem Texte r uDd den Zeichnern zu 
verdanken; die G rtindung zahlreicher keltologischer Fachorgane, Lehrsttihle (bes. auch in den 
USA) und umfassender Forscbungseinricbtu ngen (Dublin, Wales, Frankre icb) etwa seit der Mitte 
des vorigen l ahrhunde rts (uDd vermehrt in UDserem eigenen) ging ihnen dabei lange vo rau s. 

DaB die Redukti on des in anderthalb lahrhunderten gewonnene n Wissens uber Religion und 
Kultur auf (nur) 343 Lexikonseiten und auf ca. 1000 Lemmata (Verlagsziihlung) e in Wagnis dar
stellt, ist gewiB; ebenso siche r ist aber auch, daB hier eTStmals de r Versuch gemacht wurde, schwer
punktbezogen verstreutes Material aus z. T . enti egenen und on genug fremdsprachlichen Quellen 
fUr den deutschen Leser zusammenzutragen und (be-)greifbar aufzube reiten. Der zeitliche (A nti
ke bis Mittelalter) und der materi elle Rahme n (iiterarische Quellen neben archiiologischen) sind 
weit gesteckt. Jiingste Ergebnisse finden sic h in Wort und oft auch in Bild erfaBt. 

Die ein zelnen Artikel e nth alten ggf. (wenn es sich urn iri sche oder walisische Namen oder 
8egriffe hande lt) zuniichst die phonetische Umschrift kelt ischer Worter (was diesen manche 
Fremdheit nimmt), dann die inhaltliche Information (z. B. zu Gottesvorstellu ngen, religiosen 
Riten, Trink- und EBgewohnheiten. Sozialstruktur, Kriegerkultur usf. bis zu Schriftsteller- und 
Forscherbiographien, WisseDschaft sbelege usf.). Es folgen Hinweise auf di e Rezep tion/ das Wei
terleben keltische r VOTStellunge n und 8egrifTe bzw. die museale Priise ntation (dazu auch im 
Anhang e in Verzeichnis von Museen mit keltischen bzw. gallo romischen Funden - sehr erfreu
Iich!) und schlieBlich bibliographische Vermerke. 

Hera usrage nd bei diese m une ingeschr.iinkt empfeh lenswerte n Band ist die sinnvo ll gegliederte 
sog. ,.A uswahlbibliographie" (S. 348- 392!). Oem Autor - geb. 1963, derzeit Inhabe r eines Habili· 
tandenstipendiums der Oeutschen Forschungsgemeinschaft und mit ei ner Darstellung zur kelti
schen Religionsgeschichte befaBt, fruher Student u. a. der Un iversitat Aberystwyth (Wales) - isl 
hochstes Lob fU r das gelungene Werk zu zoll en. Seine .. Hi nweise zur Be nutzung" mit dem Vor
schlag einer themenorientierten Lektiire bestimmter Anikel in einer bestimmten Reihenfolge 
machen das .. Lexikon" zu ei ner durchgehend lesbaren ,.Geschi chte" der keltischen Religion und 
Kultur. 

He/mut Burmeister 
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H am pel, Andrea : Der Kai serdom zu Frankfurt am Main . Ausgrabungen 1991-93. Mit einem Vor· 
worl von Heinz Schomann. NuBlocb : Rudolf AngererVerlag 1994. 262 S., uber 200 Abb. und Plane, 
12 Tar. (Beitrage zum Denkmalschutz in Frankfurt am Main. Band 8. Hrsg. Denkmalamt der Stadt 
Frankfurt am Main). Ohne ISBN. 

Mit groBem Medienecho begebt die Stadt Frankfurt am Main 1994 ihre 1200-Jahr-Fe ier. Am 
22 . Feb ruar 794 unlerzei chnele Karl der GroBe hier - anHiBlich einer Reichssynode - eine Schen
kungsurkunde fUr das Kloster SI. Emmeram in Regensbu rg. Verbluffend punktlich ka nn die Frank· 
fu rter Stadlarchaologie zu diese m Jubilaum e inen spektakularen Beitrag le isten : Die Entdeckung 
eines Kindergrabes unler dem Frankfurter Dom wirft ein vo ll ig neues Licht auf die Griindungsge
sc hichle der Stadt. 

Begleitend zur Sanierung des Kaiserdomes von 1991 bis 1993 fU hrte das Denkmalamt der Stadt 
groBflachige Ausgrabungen im Kircheni nneren durch, die ei ne Revision und Neuinterpretation 
zah lreicher Befu nde frii here r Unle rsuchungen ermogli chten. Siche r iSI es dem herannahendeo 
JubiUi.um zu verdanken, daB die Vorlage der kompli zierten G rab ungsergebnisse bereits so kurz 
nach dem AbschluB der G rab un gen erfolgt. 

Andrea Hampel gliede rt die Baugeschichle des Domes in funf Hau ptabschnitte. Die Bauab
schnitte 11 bis V umfassen die Zeit von der Errichtung der steinerne n Saalkirche mit 130 m2 G rund
flache, in der ve rmutl ich die Synode des Jahres 794 abgehaiten wurde, bis hin zu den Umgestal· 
tungsmaB nahmen nach dem groBen Brand von 1867. Vollig neu ist die Entd ecku ng eines ebenfalls 
steinernen Vorgange rbaues (Bau I), einer kleinen zweiraumigen Saalki rche mil 50 m2 Grundfla
che. Bisher ha lie man einen Holzbau postuliert, obne freilich einen Nachweis hierfUr zu haben. 
Innerhalb d ieses Gebaudes fand sich dariiber hin aus eine reiche Kinderbeslattung des spaten 7. 
Jahrhu nderts. Ausgestattet mit reichen Beigaben (u.a. Bommelo hrrin ge, Scheibelfibe l. Fingerrin
ge und Kette aus Gold, zwei Armringe und eine Btigelfibel aus Si lber) wu rde hier ei n 4-5jahriges 
Madchen beigeselzt. zweifellos eine AngehOrige des merowingische n Hochadels. Die Ausgraberin 
sieht zwischen Beiselzung und Errichtu ng der K.irche einen unmittelbare n Zusammenhang : Die 
junge BestaUe le ware dam it Angehorige der Familie der KiTchengrtinder, ihr Tod moglicherweise 
sogar direkter AnlaB fUr den Bau der Kirche. 

Dieser Befu nd macht deutlich, daB die Synode des Jah res 794 nicht an e inem bis dahin unbedeu
lende n Platz stallfand. Frankfurt hatte offensichtl ich bereils zu diesem Zeitpun kt ei ne Funkllon 
als wichtiges frankisches Zentru m und war deshalb Ort der Wahl fUr das politische GroBereignis 
vor 1200 Jah ren. 

Die Beschreibung der komp lizierten Verhaltnisse einer Kirchengrabu ng - insbesonde re dieses 
AusmaBes - ist nicht unproblematisch. Denkbar ware z. B. eine Darstellung, die der inneren Logik 
der G rabu ng ode r abeT der Bauchronologie folgt. Die Autorin hat si ch fU r eine Mischung aus bei · 
den Mogli chke ilen enl schlossen. Arcbaologische und hislorische Fragestellungen werden direkt 
im Zusa mm enhang mil denjewei ligen Befu ndbeschreibungen diskuliert, ei n zusam menfassendes 
Kapitel milt dementsprechend auBerSI knapp aus. Diese G liederun g macht die Orienlierung fUr 
den Leser nicht unbedin gt e infach, zumal hinzukommt, daB die ausk lappbaren Ubersichts-, 
Befu nd- und PTofil plane im Kapitel "Einleitung" eingeb und en sind . Da di e Befundbeschreibungen 
aber nu r dUTCh sie und den am Ende des Buches befindlichen Fund ste ll enkalalog (als Legende zu 
den Plane n) nachvollziehbar sind , gerat man beim Lesen schnell ins Vor- und Zuruckblattern . 
Abhilfe schaffi hier eigentlich nur eine Rasierklinge, u rn die Pl ane in hand habba re Beilagen zu ve r
wandel n. 

Wettge macht werden diese Kritikpunkte abe r durch die Ausstattung der Publikation. Bed ingt 
du rch das Erscheine n in der gleichen Reihe sind sich dieser wie auch der zuvo r besprochene Band 
in ihrem Layout du rchaus ah nli ch. Die dort kritisierten Prob leme werden hier jedoch in der Regel 
vermieden. und der uberlegte Einsatz von Farbe in Pl anen und Darslell unge n fU hrt zu einer her
vo rragenden Lesbarkeit. Ein wenig groB geratene isometri sche Darstellu nge n der einzel nen Bau
phasen bieten eine gute .. Schne ll iibe rsicht" uber die Baugeschichte des Domes. Die fotografische 
Befu nddoku mentation ist durchgangig fa rbig, nicht seltene Bildu nscharfe n zeugen von den tech
nischen Problemen e iner Kirchengrabung. Die Dokumenlation de r Fu nde aus de m Kindergrab, 
verstandlic herweise zent raler Teil der Publikation, ist i..ippig : Den Fundzeichnu ngen im MaBstab 
I: I, die bei m filigranen Charakter der Stticke ih re Berechligu ng haben, sind dartiber hinaus gute 
Makrofotografien zur Seile gestellt . 

Siche r ware, oh ne die Bindung an einen Ersche inungste rmin rechtzeilig zum Sladtjubil aum, 
manches in der Publi kation noch zu verbesse rn gewesen. Dennoch ist die Entscheidu ng flir den 
Publikalionszeit punkt im Si nne erfoigreicher Offentiichkeitsarbeil voll ig ri chl ig. DaB di es der 
Autorin - neben der nichl gerade geruhsamen alltaglichen Arbeit in der Stadtarchaologie - in vor
liegende r Form gelang, ist bewundernswert. 

Dirk Raetzel· Fabian 
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H am pe I, Andrea: Archaologie in Frankfurt am Main. Fund- und G rabungsberichte fUr die Jahre 
1987 bis Ende 1991. Mit Beitragen von Margarete Dohrn. Bonn : Dr. Rudolf Habeit GmbH 1993. 
263 S., 148 Abb ., Karten und Plane (Beitrage zu m Denkmalschutz in Frankfurt am Main. Band 7. 
Hrsg. Denkmalamt der Stadt Frankfurt am Main) (ISBN 3-7149-2623-9). 

lm Rahmen der 1990 erfolgten Neuorganisation der Bodendenkmalpflege in Frankfurt am Main 
ersetzt der vo rliegende Band die ehemals vom Museum fUr Vor- und Fruhgeschichte herausgege
bene "Fundchronik". Dies wird auch im Wechsel des Erscheinungsbildes deutli ch. 

FunfJahre intensive archaologische Tatigkeit im Stadtgebiet Frankfurt werden in 184 Fund- und 
Grabungsbe richten priise nti ert. Das Spektrum reicht von kurzen Einze lfund-Meldungen bis zu 
recht ausfU hrliche n und rei ch bebilderten DarsteUungen archaologischer MaBnahmen. Fundstel
lenkarten (Jeider nu r) ausgewahlter Gemeinden am SchluB des Buches belegen den Zuwachs 
bekannter FundsteUen durch die Aktivitaten der Denkmalpflege - in Einzelfallen ist eine Zunah
me des Bestandes urn 100% zu verzeichnen . 

Zeitlich spannt sich der Bogen von Siedlungsresten der aitesten Jungsteinzeit bis hin zu Befun
den aus dem spaten Mittelalter und der Neuzeit. 

Stellvertretend aufgefUhrt seien hier die Untersuchungen in der altestli nienbandke ramischen 
Siedlung von Niedereschbach (2 . HaJfte 6. Jahrhunde rt vor), Ausgrabungen an romischen Guts
horen bei Niederursel und Zeilsheim, am frankischen Graberfeld Nieder-Erlenbach, an der mittel
alterlichen Hochster Burg und -vielbeachtet und kontrovers diskutiert - im ehemaligenjud ischen 
Viertel in der Frankfurter City am Borneplatz. 

Neben eine r den Fundberichten vorangestellten kurzen Einleitung findet sich am SchluB des 
Buches ein Literaturverzeichnis und eine einfache Zeittabelle auf neuestem Stand. 

Die Berichte selbst sind nach Stadtteilen geordnet, Zugriffaufdiegebotenen Informationen bie
tet allein das ausfUhrliche Inhaltsverze ichnis. Oblicher und sinnvo ll ware eine Gliederung der 
Fundstellen nach Epochen . Ein Register, das den lnhalt nach Zeiten erschlieBt, fehlt . Dies 
erschwert erheb lich die schnelle Obersicht uber Qualitat und Quantitat der Neufunde - beim 
raschen Zuwachs an archaologischen Oaten ein dringendes Desiderat. 

Eine Besonderheit der Publikati on liefert gleichzeitig leider auch einen weiteren Kritikpunkt
das Layout : Sehr positiv ist das Bemuhen urn eine transparente und moderne Gestaltung mit zahl
reichen Abbildungen und Fotos, zumeist in Farbe. Leider aber wird alles, was irgendwie farbig 
gestaItet werden kann, dann auch - meist monochrom - hinte rlegt ; dominierend sind Braun-, 
Rot- und Gruntone, doch auch die .,aktuellen Modefarben" Turkis, Hellbl au uDd Pink fe hlen nicht. 
Dies wirkt in der Massierung storend und ist eigentlich nur geeignet, eventuelles Fotokopieren der 
Abbildungen und Plane wirkungsvoll zu unterbinden . 

Verschwenderisch ist der Umgang mit Platz : Zahlreiche Plane sind oh ne Not uber eineinhalb 
Seiten gedruckt und verschwinden dann im Falz - will man genauer nachschauen, ist der Paper
back schnell ruiniert. Unublich und unnotig groBzugig auch die Darstellung der Funde, darunter 
durchaus unverzierte Scherben, im MaBstab I : 1 (Ob lich I : 2, 1 : 3). Sie fallen dementsprechend glei
chermaBen haufig dem Falz zum Opfer und verlieren damit einen guten Teil ihres Informationsge
haltes. Hier hat sich otTensichtlich der Layouter gegen archaologische Belange durchgesetzt. 

AlIgemein wird deutlich, daB mit dieser Publikation nicht in erster Linie e ine wissenschaftlich
dokumentarische Zielsetzung verfolgt wird. Vielmehr ist sie konzipiert als ansprechend iIIustrier
ter Rechenschaftsbericht, der in der Hauptsache vor Ort Akzeptanz fUr die Arbeit der archaologi
schen Denkmal pflege wecken soll - durchaus wichtig in der momentanen kulturpolit ische n Situa
tion und im vo rliegenden Fall sicher gelungen. AUein die wissenschaftlichen Belange der Doku
mentation sind dabei etwas zu ku rz gekommen. 

Dirk Rattu l-Fabian 

Czysz , Waite r: Wiesbaden in der Romerzeit . Stuttgart : Konrad Theiss Verlag 1994. 270 S. mitl92 
Textabb. u. 20 Farbtafeln, geb., 79,- OM (ISBN 3-8062-1088-8). 

Vermutlich soUte ein Reze nsent, der unbefangen seine personliche VorsteUung und Wertung 
publizieren mochte. nie das Vorwort des Autors eines (dieses!) Bandes lesen! Was bleibt ihm Obrig 
zu sagen, wenn er dort (und z. T . wortlich gesp iegelt in den diversen Verlagsmitteilungen) alles 
wichtige zur Einschatzu ng des Buches ganz in seinem Sinne und vollstandig zutreffend vo rfo rmu
Hert findet ? Darf er sich darauf zuru ckzie hen, diese vollige Obereinstimmung mit dem Autor fest· 
zustellen und abschlieBend dem gemaB den eingangs genannten Zielen und entiang der vorge
ze ichneten Wege entstandenen Werk das Pradikat .. uberzeuge nd" und .,gelungen" ve rleihen ? 
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Genau dieser Schwierigkeit sieht sich namlich gegenUber, wer Waiter Czysz's ausgezeichnete 
Darstel1u ng "Wiesbaden in der Romerzeit" interessie rten ZHG-lesern als unbedi ngt lesenswert 
ankUndigen mocbte. Waiter Czysz hat se inem Buch - einige We rtungen inklusive - ein ganz einge
bendes Vorwort vorangestellt, das alle Beu rteilungsansatze zugleich ansp ricbt : das Ziel des Bandes 
("einen moglichst umfassenden Eindruck vom leben im romischen Kurbad"), den Adressaten
kreis ("in erster Linie archao logisch nicht vorgebildete, an Kultur- und Heimatgeschichte interes
sierte leser"), die Arbeitshypothese ("die neuere Forschung zwingt zu einigen Korrektu ren"), den 
Stoff ("zusammenfassende Darstellung ... , in der ein Ubergeordneter Zusammenhang immer 
erkennbar bleibt"), schlieBlich die Vorgehensweise ("den Leser gewissermaBen an der Hand durcb 
die SlraBen zu rubren") sowie die Beigaben (den "genauen Nachweis der Dokumentation vo n 
Fundstellen", "umfangreicher lite ratur- uDd Anmerkungsapparal", "manche entlegene Buch
titel", "Hinweise auf Spezialliteratur und spezielle Fragestell ungen"). 

Selbst verschiedene Vorbeurteilungen nimmt der leser (und Rezensent) mit auf seinen Weg 
durch e iDen schie r unglaublich faktenre ichen, dazu auBe rst informativ iIluslrierte n Band; so wird 
ih m z. B. "eine neue, durch die Fo rschungse rgebDisse belegte Anlwort gegeben" werden; die 
"Geschichte der Ausgrabungen wird ausruhrlich dargestellt" ; die Beschreibung der Kranzplatz
und SchUtzenbof-Thermen "ist ein forschungsgeschichtlicher Gewinn"; mit der Ide nlifikation 
ei nes Marmorkopfs des Kaisers Augustus kann ein "herausragendes Ereignis der archao logischen 
Entdeckungsgeschichte Wiesbadens in der Romerzeit" belegt werden, usf. 

Kurz, der unbest rittene Fachma Dn Czysz, dessen !ange Danksagung am Ende des Vorworts die 
groBe Zahl der Heifer UDd Be rater, die damil zugleich (berechtigt!) in die wissenschaftl iche 
Gesamlverantwortung eingebunden werden, nennt, weiB das Ergebn is seiner Arbeit richtig einzu
schatzen: sie iSI vollstandig Ube rzeugend, im Beleg- und Funddeutungsverfahren krilisch-exakt, in 
alie n Beigaben informaliv und schlU ssig. 

A1s Nord hesse stimme ich auch einer weiteren Vorwort-Oberzeugung hinsichtlich dieses Ban
des uneingeschrankt zu : "Man muB nichl Wiesbadener sein, urn sich angesprochen zu ruhlen". 

Helm ut Burmeister 

Schiife r , Karl: Die Gescbicbte des Goldbergbaus am Eisenberg bis zu m Ende des 17. Jahrhun
de rls. Wetter : Im Selbstverlag 1993. 120 5., 9 Abb., ca . 40,- OM. 

Obe r die Hessisch- Waldeckische Compagnie zur Gewinnung des Goldes aus dem Edderj1usse, die 
sich vam 18. Marz 1832 auf Anregung des brasilianisch-po rtugiesischen Generalleutnants Wi1helm 
Ludwig von Eschwege (1777- 1855) griindete, weiB man allge mein elwas. Auch daB vereinzelt 
EdergoldmU nzen in Auktionshausern zu ersteigern sind. ist in Facbkreisen bekannt ; so kam das 
Museum Fritzlar einst zu einem Nugget aus Edergold, der nach letzten SchUrfversuchen vom 
damaligen Ministerprasidenten Holger Borner Ubereignel wurde! Bereits vor 160 Jahre n wurde di e 
groBangelegte Goldwaschere i nach dreijahrigen Versuchen wieder eingestellt, weil es nicht mog
lich war, wegen der Schwie rigkeiten in der Wasserflihrung wie in Brasilien in groBere go ldhaitige 
Tiefen einzud ringen. Hierbei nUtzte o fTen bar auch die eifrige Beleil igu ng des berUhmlen Kassele r 
Maschinenbauers und Erfi nders Karl Anton Henscbel (1780-1861) wenig: Die Goldausbeute war 
de rart, daB "das ErgebniB die Unkosten nicht lohnte". 

Vereinzelte, versteckte Lileraturstellen wie Bruckmann (1727), Dreves (1837), Paul (1914) und 
HeO (1972, zum 12. Hessentag) wiesen in der Vergangenheit auf den jUngeren Goldbergbau im 
Eder-Diemel-Raum hin . Noch keine Darstellung hatte si ch abe r bislang umfassend und vo rrangig 
den frUhen Oberlieferun gen seit 1150 gewidmet, als das Kloster Corvey ein kaiserliches Recbt 
erhielt, Gold, Silber, Kupfer, Zi nn und andere Metalle zu ergraben. Das zwischen Imm igbausen 
und Godde lsbeim gelege ne Kloste r Schaken kaufte 1244 vo m Abt zu Corvey das Kirchenamt zu 
Im mighausen ausdrUcklich "ohne den Goldzehnten", und Albertus Magnus hob fli r 1260 di e Gold
gruben im Eise Dberg lobend hervor. 

Dem hochbetagten Waldecker Forscher Karl Schiifer ist es zu verdanken, daB er nach seinem 
1976 erschienenen grundlegenden Band "Geschichte der Eiseninduslrie in der ehemaligen Graf
schaft Waldeck" und Itleineren Arbeiten (Usseln, 1988 u. a.) nu n auch die Geschichte des Gold
bergbaues am Eisenberg bis zum Ende des 17. Jahrbu nde rts vo rlegt, die hiermit zahlreicbe For
schungslUcken se it dem spaten Mittelalter schlieBt. Wie so oft haben sich ge rade Slrei ligkeiten 
zwischen "Bergbaulustigen" und der Landesherrschaft se il 1496 als Akten Uberliefert. NU rnberger 
BUrger gruben bei Nordenbeck am isenbergGold, ab Mitte des 16. Jahrhunderts waren es StraBbur
ger Gewerken, eine Goldmoefe u/der Holtenbeckewi rd erwiihnt, und bi s 1600 haben si ch Magdebur
ger in Archivalien niedergeschlage n. Wir erfahren beispielsweise etwas vom Gewerke n Churt 
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Brandt, der im Nebenamt Faktor der griij1ichen Eisenhjjtte in Wiemeringhausen war und somil den 
Proviantein kauf der Hiillenarbe ile r sowie den Eisenverkaufnach Bremen leitete. So ergeben sich 
urn 1706 Querve rbindunge n bis zur Weser, wie an dem aus Waldeck zum Hammer Lippoldsberg 
gekommenen Verwalter Joh. Peter Jessinghausen belegt werden kann . Dessen Grabslein sleht 
noch heute in der bekannten dortigen romanischen Klosterkirche. Andere Monlanleute wie Loe
s(e)ken werden erwahnl, die an der Hiille Kni ck hagen und urn 1666 an der Eisenhulle Veckerhagen 
wirkten. Erste Versuche mil "Ste inkohlen" (verkoksle Braunkohl e) von 1584, Schrnelzp rivilegien 
auf30 Jahre, um durch Verdampfen und Hitze Edel metalle "reif" zu machen, sind dargelegt ; auch 
die Kupfer- und Silbergewinnung bei Rhoden und Twiste urn 1580 wird behandell. Urn 1639 ver
sucht man mit einem Capitalisren auj dem Harz sein Gliick ; Bleierz in Willingen (1670) und eine 
Goldwasche bei Herzhause n, der Anfang des "Iue rschen Bergwerks" von 1709 sind uberliefert. 
Sebastian Jasche, Bergse kretiir in hessischen Diensten, und deT Hessen-DarmSliidlische Bergral 
Ludwig 8 althasar Miiller von Hanau gingen im Sande des Wa/dbdchleins oberhalb Herzhausen, der 
Winnen , auch Goldkornlein ohn e groBeren Erfolg nach. Wahrend die Kupjer unstreitig die besren in 
Deutschland waren, ergaben die Goldsande am Biichlein Mombecke, an der Scheuermiihle (Gold
waschhaus), aber auch Goldwaschversuche an Diemel und Hop pecke (Col/ner Goldgrube) fUr die 
Kuxeninhaber kaum Gewinn e. Listen der Bergbeamlen (seil 1480) und der Namen bekannler 
Goldgruben (sei l 1250) runden dieses fur den Forscher, Geologen und interessie rten Laie n sehr 
empfe hl enswerte Quellenwerk des Nestors der hessisch-waldeckischen Montanforschung ab. 

Siwried Loru 

S c h m id t , Hartwig: Wiederaufbau. Stuttgart : Konrad Theiss Verlag 1993. 349 S. mit 368 Abb ., 
kartoniert, 59.- DM (Reihe "Denkmalpflege an archiiologischen Statten", Bd. 2. Hrsg. vom Archi
tekturreferat des Deutschen Archiiologischen Inslituts). 

Die archaologischen Denkmiiler sind das Erbe der ganzen Menschheit. Daraus folgen die Not
wendigkeit einer gemeinsamen, verantwortungsvollen, intern ationalen Zusammenarbeit sowie 
Gedanke n- und Erfahrungsaustausch von Fachleuten uber alle Grenzen hinweg. 

Die Charta von Lausanne fli r den Schulz und die Pflege des arc haologischen Erbes, die 1990 
e rarbeitet wurde, fo rdert dariiber hinaus die aktive Teilnahme einer breilen OfTentlichkeit. Damit 
belont sie zugleich die Bede utung der Offentlichkeitsinformation und -aufkliirung fli r ei nen effek
liven Schutz antiker Denkmii ler. 

Das vorl iegende Buch leistel dazu einen hervorragenden Beitrag. Denn Hartwig Schmidt slelll 
die ve rschiedenen Varianten von denkmalpflegerischen Konzepten vor, ohne dabei innere Wider
spriiche zu verschleiem . Der Leser ist damit selbst zu r eigenen Meinungsbildung und Standortbe
stimmung aufgerufen. Das in Iheo relischen und praktischen Fragen reiche Material i)ffnel d ie 
Augen flir die unterschiedlichen Methoden der Denkmalpflege und schiirfi den 8lick flir d ie 
Schwierigkeiten bzw. die Kompromisse, die dabei gemacht werden miissen. 

Du rch die vielen 8 eispiele laBt der Autorden Leser erfahren , daB auch das Erscheinungsbild der 
Ruinen zeitgebunden ist. In der Art und Weise, wie anlike 8 auwerke freigelegt und wiedererrichtet 
werden, sp iege ln sich Beurlei lungskriterien und WertmaBstiibe, die einem stelen Wandel unter
worfen sind . Der Schutz des archiio logischen Erbes ist damit ei n dynamischer ProzeB. 

Die Gesc hichle der Oenkmalpflege ist eng verbu nden mit der Ause inandersetzung urn die "rich
tige" Erhaltung von Ruinen. Von Anfang an ging es urn die Frage, ob man konservieren oder resrau
rieren sollte. Oer Weg ruhrte. wie der Autor aufze igt. von der Rekonstruktion iiber die Restaurie
rung zur Konservierung. Die Entsc:heidung iSI im Einzelfall , trolz intemationaler Richtlinien, sehr 
komplex . Zudem beugten si ch die Verantwortlichen oftmals dem Druck eines stiindig wachsende n 
Stroms von Touristen und deren scheinbarem Bedurfnis nach "att raktiven", heiBt anschaulichen 
Grabungsplatzen. Den Touristen soli vor Augen gefUhrt werden, wie es gewesen sein kOnnre. 
G le ichzeitig kann jedoch oft Anschaulich.keit nur auf Kosten vo n AU lhentizitiit verwirklicht we r
den. Massive Eingriffe und wenig so rgfaltige 8auausflihrungen habe n so manche Ru inen flir die 
Forschung wertlos werden lasse n. Zeitdruck, mangelnde Finanzierungsmoglichkeiten u. a. haben 
Enlscheidungen im Bereich des Denkmalschu lzes negaliv beeinn uBt. 

Zwar ermoglichten moderne WerkstofTe wie Stahlbeton und Kunststein ein schnelleres und bil
ligeres Arbeilen und stabilere Konstruktionen, aber die unterschiedlichen Materialeigenschaften 
vom Original und kiin stlichen We rkstoffen habe n oft weite re, rasante Zerstorungen bewirkl. So 
greift man neuerdings wieder verstarkl auf traditionelle Handwerkstechniken zuriick , wenn auch 
auf Slahlbelon nicht ganz verzichtel werden kann. 
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Ruinen sind historische Dokumente. Da die wiederhergestellten Bauwerke letztendlich Neu
schopfungen sind, sollten sich Erganzungen obne Beschiidigung des Originals wieder entfernen 
lasse n. Diese Forderungen der Reversibilitat ist in die neuen intemationalen Rlchtlinien, die 
Charta von Lausanne von 1990, aufgenommen worden, die ihrerseits aufder noch immer aktuellen 
Charta von Venedig basiert . (Beide sind librigens dankenswerterweise im vorliegenden Band abge
druckt.) 

Wer si ch einen schnellen Oberblick liber die zentralen Inhalte dieses Buches verschafTen will, 
dem sei (neben Einleitung und Zusammenfassung) die Lekti.ire der theoretischen Grundlagen am 
Anfang und der restauratorischen MaBnahmen am Ende des Bandes empfohlen. Er findet in die
sen knapp 100 Seiten eine gute Grundlage. Der mit reichlich und gut zugeordnetem Fotomaterial 
bestlickte Mittelteil, der rep rasentative Beispiele ze igt, dient dann zur Wiederholung und Vertie
fung der behandelten Problematik. 

Das Ouch spricht in erster Unie ein Fachpublikum an . AlIerdings ware es bedauernswert, wenn 
sich der interessierte Laie von Fachausdriicken abscbrecken He8e. Es ware daher gut gewesen, fU r 
diese Leserschicht eine kurze Erklarung der Fachausdriicke im Anhang anzuftigen . 

Veronika Jager 

Beitriige zur Landesgescbicbte 

H en ne, August: Der Gemeindewald in Hessen: Geschichte und Gegenwart; eine forstpolitische 
Untersuchung. Deutscher Gemeindeverlag, 1993, 513 S. (zugleich Bd. 27 der Mitteilungen der Hes
sischen Landesforstverwaltung). 

Der Ge meindewald in Hessen ist Gegenstand ei ner umfangrei chen Monographie, die August 
Henne, Leiter der Forsteinrichtungsanstalt von 1966 bis 1986, dem Fachbereich Forstwissenschaf
ten der Universitat Gottingen als Dissertation vorgelegt hat . Mit dem Erscheinen als Buchausgabe 
steht sie nun einem groBeren Leserkreis zu r Verftigung. 

Die umfangreiche Arbeit gliedert sich schwerpunktmii8 ig in eine Darstellung des Hessischen 
Gemeindewaldes im Spiegel der Forsteinrichtung - Stand 1988 - , die Rechts- und Verwaltungs
verhaltnisse in Geschichte und Gegenwart und die liberbetriebliche Vertretung der Inte ressen der 
waldbesitzenden Gemeinden . Der darstellende Teil schlie8t mil Diskussionen und SchluBfolge
rungen, in denen der Verf. vor dem Hintergrund se in er langjahrigen Berufserfahru ng Einzelp ro
bleme vertieft und zu konkreten Vorschliigen verdichtet. Abgeschlossen wird die Arbeit durch 
einen umfangreichen stati sti schen Anhang. 

Fli r den historisch inleressierlen Leser ist insbesondere die Darstellung der Rechts- und Verwal
tungsverhaltnisse vo n Interesse. Am Beispiel des gemeindlichen Waldeigentums unterscheidet er 
zwischen stiidtischem und dorflichem Waldeigentum, was zwar rechtl ich irrelevant, aber wegen 
der untersch iedlichen Nutzungsanforderungen gerechtfertigt ist. In diesem Zusammenhang fehlt 
au ch nicht eine Darstellung der in Kurhessen vie lfach nachweisbaren Geb rauchswaldu ngen, in 
denen Gemeinde und Landesherr nach einem festgeselzten SchlUssel nutzungsherecht igt waren. 
Al1erdin~s fe hlt hier neben den Halbgeb rauchswaldungen ein Hinweis auf vielfaltige Sonderfor
men wie I)-Geb rauchswald u. ii . Hervorzuheben ist auch die Darstellung des Markwaldes, aus dem 
vie lfach Gemeindewaldu ngen hervorgegangen sind . Allerdings ist der ortliche Befund se hr unter
schied li ch, und die vom Verf. gefe rt igte Zusammenslellung beruht auf iiiteren Angaben, wiit'lrend 
die jlingere Forschung eher kritisch zu riickhaltend ist. 

Die histo risch gewordenen Nutzungsverhiiltnisse am Ge meindewald sind noch heute vorzufin
den. Das Hessische Geselz zur Bereinigung der Rechtsvorschriflen liber die Nutzungsrechte der 
Ortsblirger von 1962 wi rkt sich jedoch im zunehmenden MaBe aus, indem die ofTenllich-rechtli
chen Nutzungsverhaltnisse am Gemeindewald allmahlich erloschen, wiihrend die privatrechtli
che n und die der ofTentlichen Korperschaften und St iftunge n weiterhin bestehen bleiben. Aus
fUhrlich berichtet Henne liber die zum Staatsgerichtshof erhobene Verfassungsbeschwerde, die 
jedoch erfolglos blieb. 

Der Informationsgehait des Buches wird durch zahlreiche Statistiken, Grafiken und groBforma
tige Farbfotos erganzt. Das umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis berlicksichtigt das 
Schrifttum his zum Jahr 1989. 

Vo/kef Kniippe/ 
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G raf, Holger Thomas: Konfession und intemationales System. Die AuBenpolitik Hessen-Kassels 
im konfessionellen Zeitalter. Darmstadt und Marburg : Selbstverlag der Hessischen Historischen 
Kommission Darmstadt und der Historischen Kommission fUr Hessen, 1993, XII und 422 S. (Quel- • 
len und Forschungen zur hessischen Geschichte, 94). 

Neuere Studien, in denen der Zusammenhang von Konfessionalisieru ng und Staatsbildung 
untersucht wird, rich ten ihr Augenmerk meist vor allem auf die Innenpolitik der jeweiligen Staa
ten. Die vorli egende Arbeit - von Prof. Schilling angeregt und betreut und 1992 in GieBen als Dis
sertation angenommen - untersucht den Zusammenhang von Konfession und AuBenpolitik . Der 
Verfasser nutzt dabei einen systemtheoretischen Ansatz, der von der modernen Politikwissen
schaft entwickelt wurde. 

Unter den Faktoren, die die Entstehung des intemationaJen Systems zwischen 1555 und 1648 
pragten, war die Konfession von zentraler Bedeutung. Die Landgrafschaft Hessen-Kassel ist als 
Fallstudie besonders geeignet, da sie lange Zeit eine konfessions- und reichspoliti sche Mittler
funktion hatte, zeitweise - vor all em unter Landgraf Philipp - eine Ftihrungsstellung im prote
stanti schen Lager einnahm, und weil sich die wechselseitige Bedin gtheit von Konfession und den 
Kategorien Dynastie, Tradition und Staatsinteresse hier besonders gu t verdeutlichen laBt. 

Der Verfasser untersucht die Beziehungen Hessens zu anderen deutschen Te rritorien, vor alleUl 
aber zu Frankreich, den Ni ederlanden, England und Skandinavie n. Er kann fU r die Ze it zwischen 
1555 und 1648 vie r unterschiedliche Phasen der AuBenpolitik herausarbeiten. Nach dem Augsbur
ger Religionsfrieden konzentrierten sich die Landgrafen zunachst auf die Konsolidierung ihres 
Territorialstaates, blieben aber f!ihig, eine uberkonfessioneUe Reichspolitik zu betreiben. Eine 
Intensivierungsp hase begann in den 1570er Jahren, als sich - vor allem nach der Bartholomau s
nacht - eine konfessionell bestimmte Perzeption des international en Systems entwicke lte, zu 
deren Durchsetzung die intern at ionalen Beziehungen verdichtet wurden . Die Krise des Systems 
erreichte ihren Hohepunkt, als die gesamte PoHti" unter konfessionellen Gesichtspunkten betrie
ben wurde. ln Hessen-Kassel begann LandgrafMoritz einen akti ven Kampfgegen die span isch-ka
tholische Gegenrefo rm ation. Diese Politik scheiterte u.a. wegen seiner Oberschatzung des politi
schen Zusammenhalts der Reformierten. Nach dem Westfalischen Frieden verlo r die Konfession 
- nach der Anerkennung der Reformierten und des Bundnisrechts der Reichsstande- ihre Bedeu
tung fur die AuBenpolitik. 

In einer Zusammenfassung seiner Ergebnisse kann der Verfasser ze igen, daB die Konfession zu r 
zentralen Ordnungskategorie wurde, da die tradit ionellen Grundl agen der AuBenpolitik (dynasti
sche Beziehungen, Lehensbindungen) nicht mehr trugen. Die Politik wurde in Hesse n zunehmend 
von (oft landfremdem) Beamtenbti rgertum betrieben, das die "zweite Reformation" vorantreiben 
wollte. Es entstanden Personengeflechte, die auf die Zenlralverwaltung ausgerichtet waren . Durch 
Kontakte zu anderen Horen bildeten sich in gewisse r Weise die Vorlaufer einer modernen Diplo
matie, die ube r den konfessionellen Konflikt hinaus zu einer staatsinteressengeleiteten AuBen
politik ruhrlen . Fur die Ausbildung des "Netzwe rks des inte rnationalen Calvinism us" sp ielte das 
Kasseler Collegium Mauritianum eine wichtige Rolle. Es ist dahe r se hr zu begruBen, daB der gelu n
genen Stud ie neben Quellenverzeichnissen und Registem auch Kurzbiographien von Professoren 
und Schtilem der Kassele r Hofschule bzw. des ColI~ium Mauritianum sowie der hessischen Seam
len, politischen Agenten und Korrespondenten beigegeben wurden . 

Eberhard Mey 

Bi schOff, Johannes E. ; Lexikon deutscher Hugenotte n-Orte. Mit Literatur- und Quell en-Nach
wei sen fU r ihre evangelisch- reformierten Refugies-Gemeinden von Flamen, Franzosen, Walden
sern und Wallonen. Mit 7 Karten vo n Eberhard vo n Harsdorf. Bad Karlshafen : Verlag des Deut
schen Hugenoll en-Vereins e. V. 1994. 313 S. u. 7 Karten . 38,- OM (Geschichtsbliitter des Deut
schen Huge notten-Vere ins e . V. Band XXII) (ISBN 3-980 2515-8-6). 

Der Erlange r Stadtarchivar und Historiker l . E. Bischoffhat mit diesem Band se in Lebenswerk 
vorgelegt. Schon vor tiber40 l ahren hat Bischoffmil der Hugenottenforschung begonnen und sei t
dem zahlreiche EinzelpubHkationen erarbeitet. Die Ergebnisse sei ner umfangreichen Forschun
gen zu m deutschen Refuge - insbesondere in Franken - sind in den vorzustellenden Band einge
flossen. Bischoff behandelt iiber 600 Orte im Bereich der Bundesrepublik (einschli eB lich der 
neuen Bundeslander) und in den angrenzenden Nachbarl andern. Dabei werden nicht nur huge
nottische Neugrundungen, so nde rn auch Orte mit Zuwanderung von Hugenotten, Waldensem , 
Wallonen und anderen Reformierten franzosischer He rkunft berucksichtigt. 
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Bei den Ei nzelartikeln steht ei n historischer Oberblickjeweils am Anfang. Es fo lgen Ausflihrun
gen zur Grundung der reformierten FlOchtiingsgemeinden, ihrer Entwicklung und ihrer Integra
tion. Auch Fragen der Privilegierung de r Refugies, ihrer Rechtsstellung und ihrer Gottesd ienst
gebaude wendet sich Bischoff mit Sachkenntnis zu. Die besonders rur Genealogen interessanten 
Kirchenregi ster der franzosisch-reformierten Gemeinden werden auf der Basis der 1982/83 ab
geschlossenen Erhebung von Horst Charlet in Berlin aufgeflihrt . SchlieBlich rundet ein Literatur
verzeicbnis die Ortsartikel ab. 

Eine allgemeine Bibliograph ie, verschiedene Sachregister und die von Eberhard von Harsdorf 
entworfenen und in einer Mappe dem Buch Bischoffs beigegebenen 6 Regionalkarten (samt einer 
Obersichtskarte) geben dem Leser weitere wiinschenswerte Informationen. Seit der Karte der 
Hugenouenorte in Deutschland von Henri Tollin , di e in vielem iiberholt ist, liegt jetzt erstmals 
eine fLir die deutsche Hugenottenforschung aUlhentische graphische Darstellung der hugenotti
schen Ansiedlungen in Deutschland vor. 

Aus Platz- und Koslengriinden (der niedrige Preis des Werkes wurde nur moglich durch staatli
che uod kirchliche Zuschiisse) hat der Yerfasser viele Abkurzungen verwendet, die eine Benul
zu ng des Ortslexikons erschweren. Es lohnt sich aber, die Muhe der EntschlOsselung der gut 
erklarten Abkurzungen auf sich zu nehmen. Die Fulle der Informationen, die Bischoffvermittelt, 
werden sein Werk zu einem wichtigen Standard- und Referenzwerk rur die Erforschung des deul
schen Refuge machen. Es sollte in jeder offentiichen und privaten Hugenottenbibliothek stehen. 

Jocht!n Dt!st!1 

Jiige r , Wolfgang : Staatsbildung und Reformpolitik . Politische MOde rn isie rung im Herzogtu m 
Nassau zwischen Franzosischer Revolution und Restauration . Wiesbaden 1993, 339 S., 49,- OM 
(YerofTentiichungen der Histori schen Kommission fLir Nassau, Bd. 50). 

Das Yerzeichnis der ungedru cklen und gedruckten Quellen (S. 271- 274) wird erheblich durch 
jenes der Sekundarliteratur (S . 274-339) ubertroffen, denn es enthait ca. ) 100 Tite!, vereinzelt auch 
in englischer Sprache, die von meinungspragenden Wissenschaftlem in den letzten 40 und 50 Jah
ren publiziert worden sind . 

In der Struktur des Gesamtwerkes fall t das fast ausgewogene Gleichgewicht zwischen den bei
den dominierenden Ze ntren der Darstellung auf: 1. Von der Patrimonialherrschaft zum burokrati
schen Anslalts- und Verfassungsstaat (ca. 1814) (S. 17- 126), und 2. Von der standisch-korporativen 
zur slaatsburgerlichen Gesellschaft : Staatsbildung und Gesellschaftsreform im Zeitalter der 
Restauration (S . 127-264). 

Unter Wahrung der Chronologie bedient sich der Verfasser einer Kombination verschiedener 
historisch-politologischer Ansatze. indem er, dem neuzeitlichen .. Staatsbegriff" Max Webers fol 
gend , die Slaatsbildung Nassaus als .. Ergebnis" vieirait iger Wechselbeziehu nge n zwischen auBen
politischen Rahmenbedi ngungen und Tendenzen und innenpoliti schen Reformbestrebu ngen zu 
interpretieren versucht. Die hier entwickelte These von der »Moderni sie rungspolitik" wird inhalt
lich naher beschrieben durch die Kategorien Mediatisie rung, Sakulari sierung, Konstituti ona li sie
rung, Burokratisierung. Unler der Einwirkung der Gedanken der Aufklarung, der Franzosischen 
Revolu tion und der Politik Napoleons I. betreibt eine kl eine Gruppe politischer Machttrager 
(Minister, Mona rch) diese sog. Modernisierungspolitik gegen den Wide rstand traditionell er Grup
pen (Adel, Riuer) bzw. liberaler Landtagsabgeordn eter. Gerade durch die partielle Reorga nisation 
des Heeres, der staatlichen Finanzen, der Steuererhebung, des Schul- und Armenwesens tendiert 
diese Modern isierun g zur Kom petenzerweiteru ng des Staates. Wenn der Verfasser auch bei seinen 
ve rfassungsgeschichtl ichen Betrachtunge n wohltuend die verschiedenen Interp retationen gegen
eina nder abwagt. so betont er m. E. zu sehr die sog. »Zielsetzung" gegenuberder Beschreibu ngdes
sen, was politisch Wirklichkeit war ; dazu verleitet auch die auBerordentl ich abstrakte Begriffiich
keit ( .. Sozialdisziplinierung", "Partizipation gesellschaftlicher Gruppen", .. Machtapparat"). 

So ist auch ernsthaft zu frage n, ob z. B. der Begriff der .. Staatsburgergesellschaft", mit dem 
heutzutage Grundrechte, allgemeines Wahlrecht verbunden si nd, fUr die Epoche zwischen 1814 
und 1830 fUr Nassau auch nur annahernd angewendel werden darf. 

Der Verfasser hebt mit Recht hervor, daB in dem Beziehungsgeflecht vo n Franzosischer Revolu
tion, Reform und Restauration nicht eine domini erende "G rundtendenz" vorh anden war, sondern 
daB .. reform erische Elemente" mit "restaurati ven" immer verquickt waren, manche Refo rmen 
auch nur Bruchstiicke blieben. Hat lange Zeit die hislo rische Forschu ng ihr Augenmerk auf die 
Geschichte PreuBens und se ine r Reformen gerichtet, so zeigt das vorliegende Werk ilber Nassau, 
wie sehr die Erforschung der politi sc hen und gesellschaft1ichen Wandlungsprozesse in den Rhein
bundstaaten das Bild von deutschen Klei nstaaten im Vormiirz farbenreicher gestalten konnen. 

Kurz: ein anregendes, diskussi onswurdiges Buch! Volker Petri 
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J ahrbuch de s Archiv s der deut schen Ju ge nd beweg ung . Bd. 17/ 1988-1992, hrsg. v. d. 
Stiftung Jugendburg Ludwigstein u. d. Arch iv der deutschen Jugendbewegu ng. Burg Ludwigstein. 
Witzenhausen 1994, 443 S. (ISBN 3-88551-012-X). 

W. Mogge prasentiert nach langerer Vnte rbrechung wieder ei nen an Themen reichen Band, der 
in seiner Struktur der traditio nsreichen Kompilation von Aufsatzen (S. 13- 284), Bibl iograp hie (S. 
285- 330), Rezensionen (S. 333-390) und Informationen aus de r Arbeit des Archivs (S. 391-441) 
entsp richt. 

Die wachsende tiberregionale Dedeutu ng des Archivs zeigt sich nicht nur in den wenigen Tagun
ge n im Derichtzeit raum, so nd ern beso nders in der Nutzu ng dieser SHitte durch za hlreiche For
scher, deren Ergeb ni sthemenliste ca. 250 neue Titel umfaBt. Dem ste ige nden Materialu mfang 
durch Anschlu B andere r Archive vo n Spezialgruppen ste he n e in tende nzie ll sinkendes Spenden
au f'kommen und hohe Personalkoste n (ca. 500000,- DM im Jahr) gege ntibe r. 

Der Reze nsionsteil , bewuBt auf eine bescheidene Anzahl von Buchtitel n begrenzt, gerat de n
noch streckenwe ise zu ei ne r Sammlung vo n krilischen Beitragen mil dem Charakter vo n Misze l
len. Ob es wissenschaftlich sin nvoll ist, auch die dritte Auflage von A rmin Mohlers "Konservativer 
Revolut ion" (1950) zu besprechen, abgese hen von den perso n lichen Beziehungen zw ischen W. 
Mogge und A. Mohler, kann sicherlich kontrove rs gesehen werden. 

Die bu nte Aufsa tzsammlung entzieht sich einem einheitlichen Vrte il , denn der Bogen der 
be hand elten Themen spannt si ch von "Jugend kuit ur gestern und heute" (1. Oelkers) tiberdie .. Sen
dung der Jungen Gene ration" (1890-1936) bis zur Frei stud entenschaft und zur "Jugendwei he in 
der DDR" (V . RoBli ng). 

I n "Die Sendung de r jungen Ge neration" thematisiert der Autor das Verh alt nis vo n M ilitarisie
rung und Juge nd bewegung und analys iert das De nken des Juristen und "Rassedenkers'" G. Gmn
del aus dem Jahre 1932. Eine materialreiche Studie uber Verleger und Verlage der sog. Jugendbe
wegu ng und deren perso nelle Beziehungen prasentien J. H. Vlbricht, wobei die Reprodukt ion der 
asthel isch vielseitigen Such- bzw. Zeitschriftentitel wo hltu end ins Auge rall t. Der Artikel "Sozia
Jismus und Pazifismus" (W. Schuchart) WBt nicht an di e ideo logische Analyse der Ze itschrift 
"Junge Menschen" (1920-27) den ken. AufschluB reich ist der Versuch von P. Morris- Keitel, aus H. 
Paasches .,ku ltu r- und sozialkritischen Negerbriefen" Bezuge bis hin zur aktue llen Okologiebewe
gu ng herauszuarbeiten. 

In "Freistudentenschaft und Jugendbewegu ng" (H. -U. Wipf) wird nebe n der Organisationsge
schichte auch die kon trovers ve rlaufe nde Diskuss ion uber Aspekte einer akademischen Stud ienre
form unter Berucksichtigung von Denkansatze n bei F. Beh rends und H. Kranold in den Blickp unkt 
ge ruckt. M. Werner zeichnet einfU hlsam das "Lebensbild von Waiter Franzel " (1889-1968) unter 
Ei ngrenzung auf die Phase der Adoleszenz, in der seeli sche Selbstanalyse mit der Findung neuer 
Wertvorstellu ngen (Hinwendung zum .. Naturgenul3") in enge Verbindu ng treten. In "Die Macht 
der Sprache'" breitet der Autor genuB\ich Berge vo n biographischen und ieislungsgeschichllichen 
Details aus (e rweitert er Lexikonarti kel), um dann auf fU nfSeiten dem Denken Rosenstocks-Hues
sys uber .. Sprache. Zeit, Raum, Gescbichte" wenige "Eindrucke" abzugewinnen (Thema ver
fehlt ?). Der letzte Artikel uber die "Jugendweihe in der DDR" (V. RoBling) laBt die HofTnung kei
men, daB die "Jugendbewegu ng" uber die Trummer von 1945 weitergewirkt hat und folglich bald in 
ihren Gruppen, im Aufstieg und Niedergang, in ihren internat ional en Verzweigungen Gege nstand 
der ne ueren Forschung werden konnte . Wie steht es mit Themen wie: Jugendbewegung und Kolo
nialismus (Entkolon ial isierung)? Jugendbewegu ng und Stal ini smus? Ame rikanische r Kapitali s
mus? 

Volker Petri 

Ba nt ze r, Ca rl : Hesse n in der deutschen Malerei. Dearb., erw. und neu hrsg. von Angelika 
Baeum erth . Marburg: Hitze roth 1993 , 349 S. mit 283 Abb., davon 16 fa rbig, In, 98,- DM 
(ISBN 3-89398-108-X). 

In S. , wiederum erganzter Aufl age prase nti ert der Hitzero lh -Verl ag die fru her im Nachbarverlag 
Elwert erschiene ne, sicher zu Recht als "Standardwerk" apost rophie rte Darstellung Carl Bantzers 
ube r "Hesse n in der deutschen MaJerei". Die Kunsthi sto ri kerin Angelika Bae umenh hat es uber
nom men, den Texte n de r vier vorausliege nden Ausgaben einen Rahmen zu geben in Gestalt einer 
Hinfti hru ng auf Autor und Werk (5 . 13 fT., bei brei ter Berucksichtigung der besonderen Werk-Ge
schic hte) und einer schrittweisen Aufarbeitung der Ze it .. nach Ca rl Bantze r" (5. 185 fT.). Die auBer
ordentlich reichhaltig illu strierte (v iele abgeb ildete Werke sind langst ve rschollen !), angenehm 
perso nliche Darslellu ng Bantzers ist in de r Vergangenheit vie lfaitig , z.T . auch kont rove rs disku-
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tierl und rezensierl worde n (vg!. hierzu auch B. KUsler: Carl Bantzer. Marburg 1993). Hier bleibt 
als weilerhin gultig festzuhalten, daB der Kiinstler sich bei der Betrachtung des SchafTens Dritter 
immer um Fai rness bemilhl und nie Veruneilungen ausgesproche n hat. (Gelegentlich wUnschle 
man sich sogar bei KUnstlern, die e igenes Interesse finden , ein klareres Wort!) Prob lemalisch 
bleibl jedoch auch bei diese r Auflage bis in die zusatzliche n Kapitel der Bearbeiterin hin ein de r 
geographisch ordnende Ansatz. Dieser ge ht in quasikonzentrischen Kreisen von dem Haupterfah
rungsgebiel des Kiinsllers und Aulo rs Bantzer aus, welcher unter "Hessen" vorne hmlich Nieder
hessen und darin di e Schwalm als Zentrum aUer Ausslrahlungen und Wirkungen verstand, wes
halb ande re (beso nders ni chl-kurhess ische) hessisc he Malerla ndschaften zuriickSlehe n. 

Das abzu lei tende Desideral wird von A. Bae umerth selbst ro rm uliert: .,Die Zukunft wird zeigen, 
ob es einma l geli ngt, die Malerei im gesamten Bundesland Hessen in ei ne r Publ ikatio n zu vereini
ge n" (s . 11). 

Die Bearbeiterin bemii hl sich im vorl iegenden Band in e inem dreifachen Ansatz (ausgewahlte 
Biographien recht unlerSchiedlicher Lange ; alp habetisches Malerregister mit Lebensdale n -
soweil ve rfligbar - und Lileraturhinweisen; Literaturverzeichnis) urn Aufarbeitung der Zeit nach 
1935 (I. Aufl . vo n Banlze rs Werk) bzw. nach 1945 (a1s "Riickblende" und Zeil der Neuori enlie rung) 
und urn Vorstellung dcr damals und danach tatigen KUnstler. Es blcibt fUr sie weiterhin "die Kun sl 
in der Schwalm im Mitte lpunkl'" (S. 185). 

So informaliv vo r alle m die Biographien in vielen Fallen se in mogen, die Kri terien flir diese 
"moglichst reprasentative" (ebd .) Auswahl werden durchgehend nichl deutlich . Zu ofTensichtlich 
subjekti v sind viele der hier cin- und umgearbeiletelc n Texte in ihrer Urteilsbil dung. Auch bei den 
Kurzviten - ohne besondere Einleitung " Verzei chnis der KUnstle r" genannl (S. 225-298) - ware 
etwas mehr Transperanz hinsichtlich der Kriteri en der A uswahl (dies he iBt ja u. s . auch N icht-A uf
nahme) hilrreich gewesen. Das von Jiirgen A. Wollmann erarbe ilete und durchgeh end zugrundc
geleglc Nachschlagewerk .,Die Willingshause r Malerkolonie und die Malerko lo nie K1ei nsassen" 
(1992) ist mit seiner AngabenHille flir A. Baeumerth unersetzlich. we nn au ch ein Textverglei ch ve r
schiedc ntlich erheb liche Datenabweichunge n sichlbar mach!. Im Fall der vorliegenden Neuausga
be waren auBerdem in ciner ganzen Rei he von Fall en rehlende Angaben durchaus. vielfach Icicht 
.,zu ermittel n" gewesen . DaB die "Bibliograph ie" mit Ausstellungsverze ichn is und Schriftlum (S. 
301 - 322 ) - so eindrucksvoll umrangreich sie ist - mil ihren 449 Tilel n nicht vo lls tiindig sei n kann, 
ist am leichtesten hin zuneh men. obwohl auch hi er manche LOde schmerzlich is!. 

Diese kriti schen Hinweise unbeacht et ist die 5. Auflage von Banlze rs " Hessen in de r deulschen 
Malerei" ci n in seiner Ausstattung hervorragendes und preislich iiberzeugendes Werk . 

He/mur Burmeister 

Beitriige zur Regionalgeschichte 

K lo t ze r , Wolfgang. Re be n t isc h , Dieler (Hrsg.) : Archiv Hir Frankfuns Geschi chte und Kunst, 
Band 62 . Im Auftrag des Frankfurter Vereins rur Geschichte und Landeskunde hrsg. Frankfurt : 
Krame r 1993. 462 S., zahl r. Abb. im Text und 12 Abb . - S. im Anhang. 

Als der Fran kfurter G eschichtsvere in 1987 se in 150jiihriges Bestehen fei erle, hielt der M Unchne r 
Hislo riker Nipperdey den Festvortrag. Da Nipperdey inzwischen verstorben ist, ist es se hr zu 
begrUBen. daB dieser Vortrag im vorliege nden Band unter der Oberschrift "Geschichtswissen
schaft, Forl sc hrill, Ident il ii !. Oder : Wozu Geschi chle gut ist" publiziert wi rd . Nipperdey selZI si ch 
mit zahlreic hen AnsprOchen auseinander, die an die Geschi chtsw issenschaft herangetragen wer
den. und betont, daB eine der Objektivitiil ve rpfli chtete Wissenschaft ihre Bedeutung durch 
.,Unruhe und Beruhigung, In-Frage-Slellen und Idenlitiit" erh alt. 

Die Frankfune r Wirtschaftsgeschichte, deren Neslor. Prof. Dr. Franz Lerner, der vorliegende 
Band zum 90. Geburtstag gewidmet ist, ist mit vie r Beit ragen ve rtreten. Roma n Fi scher ste llt den 
Klein en Zo ll in Frankfurt vo m 13. Jahrhundert bis zu r Dalbergzeil dar ; Helm ut Nordmeyer sc hil
dert die Entwicklung der Besitzungen des Heil iggeisthospital s-RiederhOre. Riederwald und Ri e
derbruch - von 1488 bis 1904 ; Thomas Bauer skizziert die Geschichte der Bettler in Frankfurt . und 
Siegberl Lamm el gibt einen Abril3 der Entwick lun g des Frankfurter Wechselrechts. 

Elsbeth de Weerth kann belege n. daB der sog. Herz-Jesu-Altar im Frankfurter Dom ursprung
lich als Marien-Altar in einem kleinen Bergort im oberen Rhei ntal zwischen Chur und Disentis 
stand. Kla us- Dieter Lehmann steUt die Rothschild 'sche Bibliolhek, ei ne der Kernsammlunge n der 
Sladt- und Universitiitsbibliothek Frankfu rt am Main . VOT. Weitere Bei lrage sind dem Frankfurter 
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FuBballsport im Kaiserreich und in der Weimarer Republik (Martin L. Miiller), den Beziehungen 
zwischen Ehepaaren Hindemith und Lubbecke (Kurt Schafer) und der lichtkin etischen Kunst des 
Frankfurter Kiinstlers Hermann Goepfert (Beate Kemfert) gewid met. 

Der allzu umfangrei che BeitTag (S. 341-415) des 1913 in Frankfu rt geborenen ProC Dr. med. 
Hans Grebe h.iitte dUTch ei ne mehr als nur deutli che Stratfung des Textes, d. h. eine bemerkbare 
Konzentration auf das eige ntliche Thema .,Jugend in Frankfurt" sehr gewonnen. 

Eine besondere Erwahnu ng verdient der Beitrag von Meinhold Lurz iiber das Frankfurte r "Hes
sendenkmal". Beim Versuch, du rch das Friedberge rTor in das von franzosischen Truppen besetzte 
Frankfurt einzudringen, tielen am 2. Dezember 1792 sieben Offiziere und 75 Mann hessischer 
Truppen. Zur Erinnerung an die Gefallenen lieB der preuBische Konig Friedrich Wilhelm If. ein 
Denkmal errichten, mit desse n Gestaltung er di e jungen Kasseler Kunstler Heinrich Christoph 
Jussow und Johann Ch ristian Ruhl beauft ragte. Oa dieses Denkmal ,.bis zum Beginn des L Welt
kriegs die normative Bedeutung eines Vorbilds annahm" (S. 189), ist die sehr detaillierte Darstel
lu ng zu begriiBen, in derder Verfasser nicht nu r die Vorgeschichte, sondem auch die kiinstlerische 
Gestaltung und die Wirkung des Denkmals (graphische Darstellungen - Iiterarische Deutungen) 
un tersucht. 

Eberhard Mey 

F u c h s, Johann-Geo rg : Limburger Patriziat 15~1800. Materialsammlung zur Gesch ichte rats
flihiger Familien in Limburg an der Lahn. Limburg 1993, 413 S. (ISBN 3-87707-471-5). 

Der 1944 geborene Verfasse r, der selbst angesehene Vorfahren unter den ratsflihigen Familien 
Limburgs nachweisen kann, ist freiberuflich tatig und erweist sich mit dieser Publikation als ein lei
denschaftlicher (Amateur-)Historiker. In einem erste n groBen Kapitel hat er sich zu m Ziel gesetzt, 
die Mitglieder des .,Patriziats" - Ratsverwandte, Schotfen, Biirgermeister und andere Amtstrager 
- in alphabetisch geordneten Abschnitten mit zahlreichen Details zu prasentieren. Die no twen
dige Folge ist die Konzentration von Oaten (Geburts- und Sterbeangaben, Bildungsga ng, Kinder
zahl , Amter, Zinsleistunge n usw.), die auch unte r okonomischen und sozialgeschichtlichen 
Gesichtspu nkten interessante Portrats der Personen liefem . Dazu gehort ge legentlich ein Apparat, 
der mit seinen ca. 50 Anmerkungen das Bemiihen des Verfassers aufzeigt, weitere Verbindungen 
zu r Uberlieferung, zu Fundorten und archivalischen Que Ue n moglichst ge nau zu dokumenlieren . 
Eine in den Anmerkungsa pparat verlagerte statistische Auswertung auf S. 47-50 la8t den Leser 
wissen, da8 vo n 190 Ratsmitgliedem 45 % ein Handwerk erlemten. Namensli sten de r Biirgermei
ste r, Rentmei ster, Stadtschreiber etc. runden den ersten lexikalischen Teil ab. 

Ein zweite r gro8er Abschnitt (S. 337-370) enthalt Informalionen iiber G ruppen der .,Biirger
schaft", d. h. den Biirgera usschuB, die Sendschotfen, die Scharfrichter, und ist wiederum erganzt 
durch einen Anhang von einzel nen Listen zu m Wachdiensl, zum Heberegiste r von 1538 und zum 
Schatzungsregister. Die schmale Quellenbasis erlaubt es nicht, beim .,Bii rgerausschuB" ein klares 
und liickenloses Bild in den Epochen zu zeichnen . 

Das Orts- und Personenregister gewahrt einen sicheren Zugang zu den vorgelegten Materialien, 
wahrend das Lileraturverzeichnis einen Uberblick iiber die Aspekle der bisherigen Forschung ver
mittelt. Die Niichtemheit der Faklensammlung wird du rch den Zusatz von 16 farbigen Abbildun
gen zu Personen aus dem Patrizial dekorativ aufgelockert. Dieses Buch wird ein niltzliches Instru
men t fLir die weitere Erforschung der Personen- und Gesellschaftsgeschichte des Limburger Rau
mes werden. 

Volker Petri 

We be r , Sven : "Trotz unsere r Minderheit hofTe n wir zu siegen." Sozialdemok ralie in Marburg
Biedenkopf von 1869 bis 1914. Marburg : Schiiren Presseverlag Gmb H 1994, 192 S .• 30 Abb., 19,80 
OM (ISBN 3-89472-922-8). 

Die vo rliegende Arbeit wurde aus AnlaB des 125jahrigen JubiHiums der Marburger Sozialdemo
kratie angefertigt. Sie zeichnet den Weg von der Grilndung im Jahre 1869 bis zum Jahre 1914 nach 
und ist in drei Zeitabschnitte gegliedert. 

Der erste Abschnitt behandelt die Griindungsphase; in ihr wird geschildert , wie die Marburger 
Sozialdemokralie von ehr- und standesbewuBlen protestantischen Handwerkern, die durch den 
ProzeB der Proletarisierung zu einem gemeinsamen MassenbewuBlsein fanden, gegriindet wurde. 

In der Griindungsphase wird insbeso ndere von Volpertus Schneide r berichlel, wie er die Parte i 
vo n einem anfanglich Lasallesc hen Arbeiterverein zu den sogenannlen .,Eisenachern" im l ahre 
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1871 ruhrte, bis schlieBlich im l ahre 1875 in Gotha die Vere inigung der SOAP mit der ADAV zur 
SAP, der soziali sti schen Arbei terparte i Deutschlands, vollzogen wurde. 

In anschaulicher Weise wird vo n dem ungeheuren Oruck, der von konservativer Seite auf die 
bestehende Sozialdemokrati e ausgeubt wurde, beri cht et. Die Grundungsphase ist eingeord net in 
die histo rischen Zusammeohiinge der Inneo- und Au6enpolitik im neu gegrundeten Oeutschen 
Reich und wird beendet durch den Erla6 des Soziali stengesetzes im l ahre 1887. 

Der zweite Abschniu des Buches befa6t sich mit den Schwierigkeiten wahrend des Verbots der 
Sozialdemokratie in Deutschland. Die Aktivitaten im Verborgenen und die politischen Agitatio
nen der Marburger Sozialdemokraten bewi rken schlie61ich eine Starkung der Sozialdemokratie 
und die Nichtverlangerung des Sozialistengesetzes. 

Oer dritte Abschnitt befalll sich mit der wilhelminischen Zeit. Trolz der Abschaffung des Sozia
listengesetzes mil seinen zahl reichen Verbolsbeslimmungen war die Parteiarbeit der Marburger 
Sozialdemokraten exlrem schwierig. Versuche, sozialdemokralisches Gedankengut au ch im la nd
liche n Bere ich zu verb rei ten, wurden von staatli chen Slell en sehr ersc hwert. 

Eine Konso lidierung der Sozialdemokratie konntejedoch durch die Einrichtung und Forde rung 
von Vereinen, Gewerkschaften , Wohnungs- und Konsumgenossenschaften erreicht werden, so 
daB die Marburger Sozialdemokratie eine nicht wegzudenkende GroBe im oberh essischen Raum 
wurde . 

Oer Autor hat mil seiner Untersuchu ng e inen inleressaoteo Beitrag zur Aufarbeilung der 
Geschichte einer polilischen Partei im oberhessischen Raum geleistet. Er hat dabei die Bezuge zu 
wichtigen politi schen Vo rgangen im Kaiserreich hergestellt. 

Es ware sehr zu begruBen, wenn er die weiteren Phasen der Parte igeschi chte der SPO im Bereich 
Marbu rg-Biedenkopf untersuchen ktinnte, wie insbeso ndere die der Weimare r Republik, der 
NS-Herrschaft und die der Nachkriegsze it. Allerdings sallte dann mehr auf Korrektheit der Zitate 
und auf Rechtschreibung geachtet werden. 

Trotz dieser kleinen Mangel kann das aus einer intensiven Forschungsarbeit hervorgegangene 
Werk, welches ei n reiches Verzeichnis von Quellen, Literatur sowie Bilde rn und Slatistiken bein
hallet, als gelunge n angesehen werden . 

Oem Verfasser se i hie rflir he rzlich gedankt. 
£gon Sprecher 

Vi t s, Brigitta : Die Wirtschafts- und Sazialstru ktu r land licher Siedlungen in Nordhessen yom 16. 
bis zum 19. l ahrhunde rt. Marburg/ Lahn : Se lbstyerlag der Marburger Geographischen Gesell
schaft 1993, Xli u. 264 S., 12 Karten , 23 Tab., 27,- OM (Marburge r Geograp hische Schriften, Heft 
123) (ISBN 3-88353-047-6). 

Zugleich u.d.T.: Hufner, Ktitter und Beisassen. Die Wirtschafts- und Sozialstruktur land li cher 
Siedlungen in Nord hessen vom 16. bis zum 19. l ah rhu ndert. Kassel : Verein flir Hessische 
Geschichte und Landeskunde 1993, 30,- OM (Hessische Forschungen l ur geschichtli chen Lan
des- und Volkskunde, Bd. 25) . 

Ziel der Arbeit ist es, .. die rechtliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Sozial
geschi chten und ihren Einflu6 auf die landlichen Siedlungen (in Nordhessen) yom 16. bis zum 19. 
!ahrhundert zu Yerfolgen"(S. 6). Die Verfasserin konzentriert sich dabei auf 17 Dti rfer im Altsiedel
la nd urn Fritzlar, 9 Dtirfer im lungsiedelland am Nordabhang des Knulls und 4 Oerfer auf def 
Wolfhagener Hochflache, in denen die Realerbtei lung ublich war. Die Untersuchung setl t mit 
einer Auswertung der Salbucher des 16. l ahrhunderts ein und nihrt bis zur EntwickJung nach der 
Grundlastenablosung im 19. l ah rhundert . Die Verfasserin steUt zunachst das landl iche Sozialge
fUge seit dem 16. l ahrhundert dar. Im Altsiedelland waren bereits se it dem Spatmittelaiter neben 
den Hufnern , den Inhabern yoller Bauernstellen, unterbaue rl iche Schichten entstanden, bei 
denen sich Ketter und Beisassen unterscheiden lassen. Ihre Stellung in der Gemeinde wird detail
liert dargestellt. Kurzere Kapitel sind den .. agrarpolitischen MaBnahmen der Landesregierungen 
und ihre(n) Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Sozialstruktu r" sowie der "S iedlungsentwick
lu ng und region ale(n) Verbreitung der Sozialschichten" gewidmet. In einem umfangre ichere n Teil 
der Arbeit (S. 153- 222) erstellt die Verfasserin Einzelanalysen fU r 29 Oerfer, in denen sie Katasler 
(Lager-, Stuck- und Steue rbucher) aus der Mine des 18. l ah rhunderts mil Statistiken aus der Mitte 
des 19. l ahrhund erts Yergleicht. Sie kann dabei erheb li che Untersch iede in der Entwicklung der 
einzelnen De rfer herausarbeiten , die von mehre ren Faktoren beeinfluBt wurde (Einwohnerzahl , 
GroBe de r Gema rkung, Bodenqualitat, adelige ode r landesherrliche Herrschaft u. a.). Fu r fU nf 
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D6rfer (Lenderscheid am Nordabhang des Kniill s. Werkel, Wehren und Niedervorsc hiit z im Frilz
la rer Raum sowie Breuna auf der Wolfhagene r Hochfliiche) kann die Verfasserin eine Sozialkartie
rung erstellen, d. h . den Zusammenhang van soziale r Schicht und Siedlungsplatz im Dorfuntersu
chen. 

Die Studie wurde 1992 vom Fachbereich Geographie der Philipps-Universitiit Marburg als Dis
sertation angenommen. Aber auch bei ei ner ausgezeichn eten Arbeit - sie erhi elt im selben lahr 
den" Wisse nschaft spreis Hessische Landesgeschi chte" des Vereins fU r Hessische Geschi chte und 
Landeskunde - m6gen ei nige Randbeme rku ngen zu Details gestattet se in . 

Die Verfasserin verzichtet darauf, neben den vo n ih r 3usgewerteten Katastern und Steuerbii
chern auch Kirchenbucher heranzuziehen . Es ist daher nicht feststellbar. inwieweit etwa die Inha
ber der Hufen im 19. l ahrhu nd ert die Nachfahren der Hufner des 18. l ahrhunderts waren. Die aus
gewerteten Quellen e rlauben zwa r Aussagen ilber die Dorfgemeinschaft. kaum aber iiber indivi
duell en Auf- oder Abstieg. Auch die - sicherli ch zutrefTende - Annahme. daB die Bauern ihr con-

nubium wahrten und so unterbauerlichen Schichl en e in "Aufheiraten" verwe hrten (S . 79), 
bleibl oh ne Beleg aus dem Unlersuchungsgebiel. Ein Heranziehen der Kirchenbiicher k6 nnte 
auch weitere Aussagen - "das Heiralsalter war im Realleilungsgebiet niedriger als in den Raumen 
mil Anerbensitte" (S. 214) - belegen. 

Die Verfasse rin kann darstellen , daB die Zahl der Hiifner im wese ntlichen konsla nl b lieb, wiih
re nd di e unterbauerlichen Schichten wuchsen . 1st es aber angemesse n. die unterbiiue rlichen 
Schichten als "dynamisch" zu bezeichnen ? Wurden die Ko tter wirklich zum .,Leitbild" (S. 246) der 
liindlichen Gemeinden ? Die Versorgung von jilngeren Sohnen im Anerbengebiet wird zwar skiz
ziert (S. 67), man wilBte abe r gem, wie groB ihr Anteil an de r Zunahme der Zah l der Ko tter war. 
Waren etwa die Pferdek6tter aufgestiegene Ko tt er - oder diejilngeren S6hne von HGfn ern ? Auch 
die raumliche Mobilitiit wird kaum beachtet. Die Arbeit enthiilt keine Angaben zum Wohnort
wechse l etwa als Folge von Einheirat , Erbschaft oder auch Kauf. Die Verfasserin konstatiert den 
Erfolg der landgraflichen Peuplierungspolitik (S . 141 ), es bleibt aber unklar, inwieweit die Bev61 ke
rungszu nahme aufeinen GeburtenilberschuB oder auf staatl iche MaBnahmen zurG ckzuftihren ist. 
Mogli cherweise wird di e Wirksam keit von staatli chen Anordnungen - vor dem 19. l ahrhundert 
Gberschatzt ; hinsi chtlich der Wirtsc haftspoli tik des Landade ls muB die Verfasserin selbst ihre 
Aussagen relativiere n (S. 152 bzw. 180). 

Eberhard Mey 

N a t u rsc h u t z inN 0 rd h e ss en. Hrsg. v. Naturschutzring Nordhessen e. V. - Verein fUr Natur
kunde und Landschaftsp nege, Heft 1311993. 

Die Schriftenreihe .. NalUrschutz in Nordhessen". die in Zusam menarbeit mit de m Naturschutz
bund Deutschland - Kreisverband Kassel (NABU) und der Hessischen Gesellschaft fUrO mitholo
gie und Naturschutz (HGON) herausgegeben wird, liegt mitt le rweile mit ihrem 13. Band vor und 
dokumentiert somit schon se it 1975176 (nicht jedes Jahr erscheint ein Heft) die Naturschutzarbeit 
im no rdhessischen Rau m. Nach wie vor ist diese Schriftenrei he eine der umfassendsten und wich
tigsten Publikatio ne n im Naturschutzbereich fUr No rdhessen. 

Das vorliegende Hen 13 bietet wieder eine farbige Palette aktueller Beitrage, wobei die verschie
denen Gruppierungen im Naturschutzbereich zu Wort kommen . So beziehen sich die In halte der 
ei nzelnen Artikel einmal auf die praktisc he Umsetzung von Natu rschu tz (z. B. "Erfahrungen mit 
pnege- und GestaltungsmaBnahmen im Naturschutz in Nordhesse n", "Die Umsetzung des Ver
tragsnaturschutzes in den Gemarkungen von Bad Wildungen"), be richten aus de m forstliche n 
Bereich (z. B." Waldzuwachsflachen im Regierungsbezirk Kasse l") oder dok umentieren zum ande
ren die ehrenamtliche Verbandsarbeit vor Ort ( .. Naturschutzerfahrungen im Bereich der Gruppe 
Fuldatal des Natursc hutzbu ndes Deutschland"). Bemerke nswe rte Brut zeitbeobacht unge n aus 
dem ornithologischen Bereich und Buchbesp rechunge n aktuel ler Neuerscheinungen runden das 
Heft ab. 

Ein Faktum ist noch hervorzuheben. Wahrend in den Vo rgangerheft en oft naturkundliche 
Arbeiten im Mittelpunkt s tand en. beriicksichtigt Hen 13 - und das ist neu - vor allem auch aktu
ell e Naturschutzinformationen (z . B. Info rmationen Gber das hessische Kulturland schaftspro
gramm [HEKULJ) und Erfahrungen aus der o rtli chen Natu rschutzarbeit. Das Heft ist jedem zu 
empfehl en, der ehre namtlich oder beruflich am Natu rschutz interessiert ist. 

Heinrich Ehfs 
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Sa urwein , HanS-Peler, Sippel , Heinri ch : AIs wir Schlitze r Hessen wurden ... Berichle aus 
eine r lurbulenten Zeit. Pulhe im : Eigenverlag Heinrich Sippe11992, 51 S., zahlr. Abb ., 8,- OM (Stu
dien zur Schlitzer Geschichte, Hen 19). 

Im vorliegenden Heft schi ldert der Schlitzer Heimathisloriker Heinrich Sippel zusammen mit 
Hans- Pete r Saurwein di e Eingliede ru ng von Sch litz in das GroBherzoglu m Hessen-OarmSlad t. In 
e inem kurzen Uberb lick wird zunachst die Herrschaft der Herre n von Sch litz skizzic rI , die 1677 zu 
Reichsfreiherren und 1739 zu Reichsgrafen erhoben wurden . Oer Schlilze r "Schrebergarlenabso
lu tismus" (5. 5) fand 1806 sein Ende. Mi t franzosischer Unl erstu lzung konnle si ch G roBherzog 
Ludwig gegen Kurhessen du rchselzen, das Schl ilz ebenfalls ru r kurze Zeit besetzt han e. Oer lelzle 
Reichsgrafhielt si ch zu Beginn der Okkupalion als sachsische r Gesandler am preuBischen Hofauf. 
Um ihn ilber die Vorga nge in Schlitz zu informie ren, wurde de r Schlitzer OberfO rster Knabe ins 
preuBische Hauplquarlier geschickt. Auszilge aus Knabes Berichl ilbe r se inen Ku rierrill. der ihn in 
die AusHiufer der Schl acht von Jena und Auersted l ruhrte - zuersl 1924 in den "Lauterbacher 
Geschi chtsb lallern" publiziert - , bilden den Haupll eil des li eftes. Sie werden von Heinrich Sippel , 
de r 1992 die Rei lroul e Knabes nachvollzog, kommentie rt und mit Fotos i1luslri ert. 

Oas Heft wird abgerundel mit einem Hinweis auf die Folgen der Eingliede rung in das GroBher
zogtu m und mil dem Abdruck der Urku nde, dUTCh d ie der letzle Reichsgrafl808 zum Standcsherrn 
ernannl wurde. 

Eberhard All')' 

Kot t e lwesch, Sabine (Hrsg.): Spazie rgang durch Kassel um di e Jahrh und ertwende. G ude ns
berg: Wartberg Verlag 1993,72 S., 39,- OM (ISBN 3-86 134-156-5). 

Wenig Neues bot der Bilchermarkl in den zuril ckl iege nd en Jahren, wen n es um die Da rstellung 
vo n Stadten, Oorfern und Landschaften in alt en Photos ging; bestehende Rei hen wurd en zwar um 
weitere Orle oder Ortsteile ergii nzl, zu r Bau-, Entwicklungs- und Kultu rgesch ichte ei ner so hiiufig 
in so vielen verschiedenen Ausgaben erfaBten Stadt wie Kassel schienen nu r noch marginale 
Erga nzungen moglich. 

Umso ilberraschender iSI die jetzt vo rgelegle Veroffentlichung des Wartberg Verlages (" I. Auf
lage 1993"), di e sofort du rch ihr Uberformat (30x30 cm) autr<il lt. Hier hat die He rausgeberin Sabi
ne K6 11etwesch, das lehrl schon ein erster 8 lick, eine kluge En lscheidung gef<i llt, den n der Band 
biete l ilbe rwiege nd groBflach ige, ge lege nll ich seil enilbe rgre ife nde oder gar doppelseitige Abbil 
dungen, die durch den Delailreichtum des Oargesle llte n ebe nso besteche n wie - hier unabdingbar 
- dUTch d ie kaum noch steigerbare Druckqualitat bei der Wiedergabe der in sich schon ausgezeich
netcn Vorlagen. (End li ch kann ich a1l e Na men, dazu d ie Werbe- und Hinweisschildcr am Haus 
mei ner UrgroBeltern 1894 ein mal genau lesen !) 

63 PhOlos - ausgewah ll aus rd . 2000 u.a. der Pholographen Conrad Seldt, Georg Friedrich Leon
hardt oder Emil ROlhe - die im vorigen Jahrhunderl als Slifiung"aus unbekann ter Hand" in Biblio
theksbesitz kamen und bis heul e ilberwi egend nichl publiziert si nd, laden ein zum Spazie rgang in 
einer schonen alien Sladt (u nd ihrer nachsten Umgebung). Diese wird als ein in de r Geschichte 
gewachse nenes K1e inod porlraitierl, dessen Totalverlust in den Bombennachten genau 50 Jahre 
vo r der Herausgabe dieses Bandes heu le als umso schmerzliche r bewuBt wird . 

DaB nur einzelne (z. 8 . S. 36) der Photos die talsachliche Altstadtenge, wie sie z. B. aus kil nstleri
schen Oarslellu ngenjener Zei t durchaus ab lesbar ist, einfangen, liegt an den lech nischen Voraus
setzunge n der damaligen " Lichlbildner", die imme r einen genilgcnd en Abstand zu ihrem (meist: 
GroB-)Obje kt herste lle n muBten , weshalb sie vor all em Pl ii tze und Strallenkreuzungen photogra
ph ierten. 

Als Auswahlprinzip leicht erkenn bar ist das Bemilhen der Herausgeberin, slatt reiner Architek
lurphotos reich belebte Schaupliitze abzub ilden, di e damit auch weitergehende Studi en ilber die 
Menschen ermoglichen, die in der zwe ilen Haifle des vorige n Jahrhunderls in dieser Sladt lebten 
(so zum Volks- und Wirlschaft sleben, zur Handwerke r- und BU rgerkleidung, zur biiuerl ichen 
Trachl und zum Soldaten habit, zu pferde- und Handwagen, usf.). 

Ein kleines Ratsel bl eibl bei der Lektilre ungelost : Wie konnen PhOIOS der Ze il um,ja nach 1900 
(vg!. die Seilen 23 , 45, 53, 55, usf.) bereils "Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhu nde rts aus unbe
kann ler Hand in den Besitz de r damals Stadt ischen Bibl iot hek" geko mmen sein ? Die Datie ru ngs
hinwe ise bei einigen Bildern so lll en unbedi ngt ilberp rilft werden . 

Die eigenen Bildlegenden formu liert die Herausgeberin iiuBerst sparsam; stall i hrer vertraut sie 
auf d ie Aussagekraft beigegebener Textausschnitte aus 17 Uberwiegend zeitgenossischen Werken 
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u. a. zur Stadt- und Kulturgeschichte (Literaturverzeichnis S. 71), diejedoch den Hauch von Zufal
Iigkeit, freundlicher viell eicht gesagt: den eher peripheren Abbildungsbezug nicht ganz uberwin
den kOnnen. Leider wenig hilfreich sind Einordnungshinweise wiejener S. 12, der gleich vier zeit
lich deutlich auseinanderliegende Pbotos global beze ichnet mit : "Oer Konigsplatz in den lahr
zehnten um (!) die l ahrhundertwende". Hier sind fUr eine 2. Auflage manche Uberprufu ngen und 
Erganzungen zu leisten , mochle der Betrachter doch uber die ausgezeichneten photographischen 
Darslellungen mehr wissen, mindestens aber eine exaklere Dalierung fUr seine eigene 8i1d
interpretation vorfinden. 

Trotz di eses kritischen Hinweises bleibt dieser Band ein MuB fUr jeden, der die nordhessische 
Metropole so Iiebt wie Helmut Burmeister 

Rela ti o ex P a roas so de Vin o Wi ze nhu sano von Beatus Rhenanus. Eine satirische 
Abhandlung uber den Witzenhauser Wein, uberselzl und bearb . von Klaus Amlung. Witzenhau
sen 1994, 87 S. (Schriften des Werratalverei ns Witzenhausen, Heft 25). 

1690 wurde in Kassel, uber e in haJbes l ahrhundert spiiter- niiml ich 1775 - nochma ls in London 
eine Salireschrift in laleinische r Sprache herausgegebe n, uber deren Entstehung und Verfasser nur 
wenig bekannt ist. Auch in der Lileraturwird sie nur sellen erwahnt. Die Abhandlung befaBl sich in 
der Iiterarischen Form der Satire mit de r Gute des Witze nh iiuse r Weins und steht damit wobl 
exemplari sch flir den uber viele l ahrhunderte im Werratal gekelterten Wein . 

Mit seiner neuesten Veroffentlichung hat der Werratalverein Witzenhausen e. V. vermutl ich 
erstmals eine deutsche Ubersetzung dieser Schrift vo rgeJegt. Als Studienrat fLir Latein ist der 
Ubersetzer denn auch weniger an de r Entstehungsgeschichte bzw. der Person des Autors interes
siert (BealUJ Rhenanus = "der gluckliche RheinUinder" deutet auf ein Pseudonym hin , da bereits 
Mitte des 17. l ahrhunderts der Konsum einhei mischer Weine zugunsten 'Ion Bier, Branntwein und 
anderen Getriinken zurUckging und die gehobeneren Stiinde den GenuB besserer Weine aus dem 
Rheinland und aus Franken vorzogen). StaU dessen Iiefert er ei ne mit einem umfangreichen kriti
schen Apparal ve rsehene Ubersetzung, die als Basis fLir weitere philologische und/oder historische 
Untersuchungen dienen kann . 

Ein kurzer AbriB zur Geschichte des Weinbaus in Witzenhausen, zum formalen Aufbau der 
Re/alia sowie ein Repro-Druck der Kasseler Ausgabe 'Ion 1690 runden den Band ab . 

Philologen, Historiker und Weinliebhabe r werden gleichermaBen auf ihre Kosten kommen. 

Christine Swoboda-Kiirner 

Kun ze l, Arthur (Hrsg.) : Beitrage zur Geschichte und Naturkunde der Region Witzen hausen. 
Witzenhausen 1993. Schriften des Werralal'lere ins Witzenhausen, Heft 24. 

Der 1883 gegrundete Werratalverein Wil ze nhausen - einer der iiltesten Vereine der Werraland
schaft - unterstutzt die heimatkundliche Arbeit und Forschung, verofTentlicht und verbreilet hei
matkundliches Schrifttum und fOrdert Natu rschutz und Landschaftspfl ege. Diese Zielsetzung 
spiege lt sich sehr genau und gelu ngen in dem vorliegenden Heft 24 der Schri ftenreihe des Werra
talvereins Wilze nhausen wider. 

Die Beitrage der verschiedenen AUloren re ichen von mehr geschicbllich-kultu rhislo risch 
gepragten Artikeln wie "Eine Region liegt wieder mitten in Oeutschland - Bau und Fall derGrenze 
im Werraland", .,Die lugendbcwcgu ng und der Hohe Meillner - Symbole und Trad itionen" oder 
"Weinlesefesl und Casinogesell schaft in Witzenhauscn" uber ei n rein archaologischcs Thema 
"Zur aiteslen acke rbaulichen Besiedlung des Unteren Werratales" bi s hin zu biologisch-natur
kundlichen Themen wie .. Wald im Wandel - beobachtel im ForSlamt Witzenhausen". "Farn- und 
BlUtenpflanzen der Gobert bei Bad Sooden-Allendorf" oder .. Pi lze im unteren Werratal und in den 
angrenzenden Gebieten - Eine erste Zusammenstellung der Funde". 

Allc Beilriige sind uberaus fundiert geschricben und dariiber hinaus auch e rfreulich breit iIIu
striert, wie z. B. durch Kartenskizzen, Federzeichnungen und Fotos, darunter sogar einige Farbab
bildungen. 

ledoch muB gesagt werden, daB einige der naturkundlichen Beitrage (uber Moose und Pilze) 
schon recht speziell (Iange Artenlisten!) und wohl nur flir den Fachmann hocbi nteressant sind, die 
breite Leserschaft aber moglicherweise nicht mehr erreichen werden. 
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Oberhaupt liegt hier eine Neuerung vo r : Wiihrend di e Vorgangerhefte imme r nur einen The
menkomplex zum Inhalt hatten, werden hier Artikel aus den kontrare n Bereichen Natur und 
G eschichte zusammengestellt . Das muB kein Nachteil se in, wenn der Naturkundler auch einiges 
Uber Geschichte zu lesen bereit ist - und natUrl ich au ch umge kehrt. Hervorgehoben werden muB 
die gute Ausstattung des Buches (gebundene Ausgabe, gules Pap ier). Der Schrift ist eine weite 
Verbreitung zu wUnschen. 

Heiner Ehls 

Ve re in fUr h ess isc h e Gesc hi c ht e und La nd es kunde e . V. Kas se l , Z wei gv e r e in 
Se h m a I k a I d e n : Schm alkalder GeschichtsbUitte r. Heft 11 1994. Schmalkalden : Selbstverlag 1994 
(Auslieferung : Oswald Cle men, Gothae r Str. 21 , 98574 Schmalkalden) (lSSN 0946-5790). 

Se in vielle icht schOn sles, sicher aber das wichligste Geschenk zu se inem 160. Geburtslag am 
29. Dezember 1994 hat sich der Zweigverein Schmalkalden mit der Herausgabe di eses ersten Hefts 
der Schmalkalder GeschichlSbliilter selbst gemacht , das rechtzeitig zur etwas vo rgezoge nen 
Geburtstagsfe ier am 20. August 1994 vorlag. Nach e rfreulich knappe n und doch das Wese ntli che 
ansprechende n GruBworten des Mini ste rs in der ThUringer Staatskanzlei, Andreas Trautvetter, 
des Landrats Ralf Luther, des BUrgermeisters Bernd GeHert und des Gesamtverein svorsitzenden 
Or. Hans-JUrgen KahlfuB offnet sich das Heft mannigfaltigen Aspekten der Landes- und Heimat
geschichte in de r alten Herrschaft Schm alkalden. 

Mit einem auf di e Quellen gestUtzten Beitrag zeichnet Hans-JUrge n KahlfuB die Geschichte des 
Zwe igvereins nach und streift dabei auch die besondere Problematik des Schm alkalder Gebiets, 
das historisch eben gleichzeitig hennebergisch und hessisch ist und es si ch (deshalb 1) leistet , dies 
auch in der Organisation seiner G eschichtsfreunde - heute wieder in zwei Vereinen - zum Aus
druck zu bringen . Oswald Clemen, se it dem 31. Oktobe r 1990, der Wiede rgrUndung des hessischen 
Geschi chtsvereins, wie der VH G-Zweigverein umgangssprachlich genannt wird, dessen Vorsit
zender, steuert einen "Beitrag Uber einige besondere Abschnitte in de r Geschichte der Stadt , der 
Herrschaft und des Kreises Herrschaft Schmalkalden" bei, der viele Info rmationen Iiefert, aber 
auch die Trauer Uber den Untergang des Kreises Schmalkalde n als se lbstandige r Ve rwaltungse in
heit trolz de r Wahl des bishe rigen Schm alkalder Landrats zu m Verwaltu ngschef des neuen GroB
kreises Schmalkalden-M ein inge n nicht ganz verbirgt. Gerhard Volk und Oswald Cl em en ehren mit 
den Lebensbildern von Adolf Pisto r und Hans Lohse die sicher wichtigsten unte r den Zweigver
einsvorsitze nden der Zeit se it 1834 und hervo rrage nde Geschichtsforscher und Muse umsle ute der 
Herrschaft Schmal kalden . Hans Lohse war im Ubrige n der letzte Vorsitzende des damals so 
genannten "Verein fUr Henn ebergische Gesch ichte und Land es kund e e . V. (Henneberger Ve rein) 
zu Schm alkalden, Zweigverein des Vereins fUr Hessische Geschichte und Landeskunde zu Kas
sel", der noch im Sommer 1941 dem Hauptverein in der Kasseler Landesbibliothek den Tii tigkeits
bericht 1940/41 Ubersandte. der gleichfaUs abgedru ckt wird . 

Der Beitrag des versto rbenen Walther Clemen Uber Schmal kalden im Bauernkri eg ist dann an 
di e Spitze der all gemein-hi sto rischen Aufsiitze gestellt. Ihm fo lgt - vo m ehemali gen (kurhessi
schen) Dekan des Dekanats Schmalkalden und jetzt in Kassellebenden Alfred Schreiber e rarbeitet 
- e in die beso ndere regionale Kirchengeschichte des Schmalkalde r Geb iets im Spannungsfeld 
zwische n traditioneller Zugehorigkeit zur Evangelischen Landes kirche von Kurhessen und Wal
deck und faktischerTrennun g durch die Zonengrenze in der Zeit der de utschen Teilung nachzeich
nender Bericht ; man wUnschte sich fUr andere Kirchenkreise in Kurhessen wie in ThUringen sol
che (wahrlich nicht derartige Probleme einschlieBen konnend e) regionale Kirchengeschichten. 
Wie land Jung beri chtet Uber "Die Ein fU hrung de r Dezimalwahrung in de n Kantonen der ehemali
gen Herrschaft Schmalkald en 1807-1813", damit liber ei nen kurzen Zeitrau m kurhessisc her 
Geschichte, di e Zeit des Konigreichs Westphalen, einen Zeitraum also, der in der hess ischen 
Geschichtsschreibung Ube r fas t zwei Jahrhund erte hinweg stiefmU uerlich behandelt wurde, 
obwo hl er eine n der nachh altigsten Modernisierungssch Ube fli r das La nd brachte. 

"Mundart - ein kultu rgeschi chtliches Gut unserer Heimatgeschichte" lautet der Titel von Hans 
Schwarz' Arbeit , und Dieter Eck.ardt berichtet in der Tradition z. B. des oben erwiihnten lelzlen 
Zweigvereinsvorsitzenden Hans Lohse, seit 1947 "Stadtischer Museu msdirek.to r" in Schm al kal
den, Ube r "Konzeptionelle VorsteUung zur Neugestaltung des Museu ms SchloB Wilhelmsburg in 
Schmalkalden". Hans Jager referiert Uber die Bi ndungen Herrenbreitungens an Hessen, Wiela nd 
Jun g schreibt liber Steinbach-Hall enberg, JUrge n Messerschmidt Uber di e Wallenburg, G unther 
Rothamel schlieBlich Uber "Das Heilige Grab - ehemalige Wallfahrt skapelle - bei Asbach". Die 
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Salzung des Gesamlvereins, die Ordnung fUr Ehrungen und die Milgliederliste des Zweigvereins 
(Stand : I. Mai 1994) vervo ll slan digen d ies auch fUr die Zukunft vie1versprechende erste Heft der 
neu en Publ ikationsreihe des tro tz seiner 160 Jahre nun de facto jiingslen Zweigve reins des VHG 
und das all es in auch iiuBerli ch ansprechender Form und angemessener Beriicksichtigung der Ein
bettung des Zweigvereins in den Gesamtverein . Auftakt einer Reihe zum Nutzen und Frommen 
der Geschichlsfreu nde in Schmalkalden wie des ga nze n VHG. 

lochen Lengemann 

Kriegs- UDd Nacbkriegszeit 

Kimpel , Harald (Red.): Die ven ikale Gefahr. Luftkrieg in der Kunst. Hrsg. vom Magist rat der 
Stadt Kassel. Kulturamt. Marburg/ Lahn : Jonas-Verlag 1993 , 107 S .• zah lr. Abb . i. T . 

Bei der vo rl iegenden Pub li kation hande lt es sich urn das Beg1eitbuch zur Ausslellung "Die ve ri i
kale Gefahr. Luftkrieg in der Kunsl", die das Kasseler Kuituraml in Zusammenarbei l mit dem Kas
se1er Kun slvere in vom 24 . September bis Oktobe r 1993 in der Documenta-Halle gezeigl hat. AnlaB 
diese r Prasentation war der englische LuftangrifT auf Kassel in den Abendstunden des 22 . Oklober 
1943, dem weite Teile der Innenstadl und zahllose Menschen lebe n zum Opfer fiele n. Die Ausstel
lu ng lallt de n Niedersc hl ag erken nen, den militarische Zerstoru ng in den Medien der bildend en 

• 
Kunst gefunden hat. Die Dokumentalion ist ke ineswegs aufdas Geschehen des Zweiten Wehkrie-
ges beschriinkt. sondern versteh t sich als generell er Kommentar der gefahrdeten Gegenwart, die 
aufder dauerhaften Situation de r alomaren Bedrohung und akuten Konflikten in aller Welt beruh l. 
An zahlrei chen Beispielen werden die Oberregional ital und AlIgemeingiiltigkeit der mil dem The
ma der verl ikalen Gefahr verbundenen Bedeutungsebene demonstriert. Prasenli erl we rden unler 
anderem plasli sche Ze ugnisse der Ruinenrenaissance in deutschen Stiidlen, das Schi cksa l der 
Zivilbevolkerung im Bomben- und Ve rnichl ungskrieg, die Hardware des Luftkrieges, die Logistik 
der Vcrnichtung und der Hirosh ima- Komplex. der aus der in Japan e rstma1s praklizie rten Vernich
tung durch Einsatz vo n Alombomben resultiert. Dariiber hinaus wird den ", Bunkerinnenweiten" 
mit dem angstvollen Warten der Menschen auf das, was kommen wird. dem Medienkrieg und der 
Gestaltu ng von Denkmalern , die die Gegenwart an das Grauen des Bomben- und Atomkrieges 
erinnern sollen. breiter Rau m eingeraumt. 

Der Rezensent kann den Inil iatoren und VeranstaJtern der Aussle llung nur bescheinigen, daB 
sie einen Weg beschritten ha ben, der zu einem besseren Verstand nis der "ve rtikal en Gefahr"
ge rade au ch in der heutigen Zeit - fUhrt. Tro tz der Beendigung des .,Kaite n Kri eges" ble ibt di e 
Sicherheit der Menschen stiindig gefahrdet. woflir die Vorgange in Bosnien sprechende Beispiele 
sind. 

S tefan Hartmann 

Dinkl e r-von Schubert , Erika (Hrsg.) : Fe ldpost : Zeugnis und Ve rmachtni s. Briefe und 
Texte aus dem Kreis der evangeli schen Studentengemeinde Marburg/Lahn und ihrer Le hrer 
(1939-1945) . G6ttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1993, 20 Abb., 24.- OM. 

Es sind zu tiefst anru hrende und beeind ruckende Zeugnisse, die Erika Di nkler-von Schuberl in 
einer kennln isreich und verstandnisvoll zusammengestellten und (dort , wo nOlig) hilfreich ka m
menlierten Edition ein halbes Jahrhunden spater - und doch nicht zu spat! - vorlegt : Zeugn isse 
aus einer anderen, aus einer vergangenen und fe rn en Welt . Abe r wer anders als sie hii tte dies tun 
k6nne n - lie f doch die Korrespondenz der so fruh in den Krieg gehende n Studenten, Vikare, 
"Hilfsprediger" und Pfarrer aus dem Krei s der Marburger BK-Studentengemeinde iibe r sie. die 
Frau des Marburger Thea logen Erich Dinkler (der selbst im Kri eg war), iiber die "Sendeslalion" 
Marb urg. von wo aus Hans von Soden die Anregung zur Fartsetzung der Karrespo ndenz auch im 
Krieg gegeben hatte. Auch Rudolf Bullmann kommt als Adressal und Verfasser von Briefen zu 
Wart. 

Die Briefe der Soldaten nach Marburg, die in Auszugen als Ru ndbriefe van Erika Dinkler ve r
vie lfalligl u nd wieder an andere B K-Mitglieder in Un iform versandt wurden, so daB eine gege nsei
lige Verslandigung (wen n auch unter schwie rigen Zensur- und Oberwachungsbedingungen) auf
rechterhalten werden konnte. sind var allem von der Frage beherrsc ht, wie man im Angesicht des 
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Krieges und der von ihm ausgel oslen Schrecken wei ler Christ sein und vor all em : wi e man sei ne 
daraus enlspringend en Pflichlen gegenube r seinen Milmensche n erfli llen konn e. In bed rangIer 
Lage, mit Ernst und Grundlichkeit suchl man nach dem ,.unerforschlichen'" Willen Gones, der 
einem diese schwere Anfechlu ng aufe rlegl habe. In einem Brief aus dem Deze mber 1939 heiBt es: 
.,Der Krieg iSlja nichl elwa eine Verhullung der Verhe iBung Gones, sondern ein Minel gottlicher 
paideia [Erzie hung durch Leiden J, se inem Wort wieder Krart unler den Volk ern zu geben" (5. 28). 
Oder ein anderer sch reibt im Augusl 1941: "Der Krieg ist elwas ganz Furchtbares, und hier wird 
einem die GOltiosigkeit, Selbsth errlichkeit des Menschen oh ne Umschreibu ng und Vertuschung 
vor die Augen geste ll t. Und es ist wohl gul flir uns, die wir in diese van der Hybris ergriffene 
Mensch he il einmal das Evangelium hineinrufen wall en, auch dieses mitzue rleben" (5. 63). Die 
Theologe n, uber Nacht zu So ldaten geworden, nahmen d ie He rausfo rderu ng an und such ten in 
CQnspeclu morlis die Bewa hrung: .,Aber kurzlich gab er rein SS·Arlillerieoffizier) doch zu, daB 
selbstve rsliindlich ein scharfer Kampfgegenjene Form des ChriSlenlums geflihrt we rden mussen. 
das noch am AT und an Pau lus fest halt e. Denn hier werdeja an entscheidender SteUe der Religion 
das Rassenp rinzip durchbroche n undjudisches Geistesgut als Mittel goltlicher OfTenbarung ange· 
sehen." Und prophetisch: "In sol chen Gesp riic hen merkt man dann plotzlich, daB man - wenn 
man wirkli ch diese Zeit gesund ilbersle hen soU le - ni cht zu ei ner Welt des ... Friedens heimke h· 
ren wird. nicht sich die Moglichkeit und das Recht der Fre ihei t chri sllicher Religions· und Berufs· 
ausbildungdu rch ,Frontbewiihrung' erkamprt hat , sonde rn daB de r Kampffongehl, dann sogar mi l 
ungleichen WafTen .. . " (5. 73). 

Oder ein anderer: "Die lonangebende n Leu le der Kompan ie sind offe ne Fe inde des chriSllichen 
Glaubens. Was es urn das Liiste rn iiber die uns heiligslen Dinge ist , das lerne ich hier ers l - so daB 
mir der Atem manch mal slockt... .. (5. 51). 

Aus zahlreichen Briefen geht die Erke nntn is des radikalen Neubeginn ens - au f der Grundlage 
der Bultmann'schen Ent mYlho logisierung bzw. seiner Theologie des NT hervor, dern sich die Kir· 
che nach dem Krieg stellen musse. Diese Probleme wu rden als existenzielle Fragen behandelt und 
we iter zu kliiren versucht : "Ich beschiiftige mic h in den wenigen freien Stund en jelzt stiirker mit 
dem heiB umstrittenen Aufsalz von Bultmann iibe r Evangel iu m und Myt ho logie ... Mir scheint 
Bultman ns Haltung viel wa hrhaftiger zu sein als unsere allzu verkrampfte Bi beltreue , mit der wir 
uns woh! langsam doc h den Zustrom an neuen Gemeindeg1iedern und neuem freudigen Bekennen 
abgraben" (5. 77). 

"H inter uns liegen Woche n", sc hrieb ein anderer im Deze mber 1941, "die mich in das allerliefste 
menschl iche Elend hineinse hen lieBen. Harte, bitterharte Wochen, in denen nurdas Denn oc h des 
G laube ns mich vor der stumpfen Verzweiflu ng bewahrt hat. Dies ist ein brutaler Krieg, und WiT 
werden kriiftig mit hi neingetauch l. Alle Schrecken und Note si nd hier aufgelan, es ist das alle rtief· 
ste Dunkel, was es nur geben kann. Da hinein so li uns das ewige licht mit sei ne m hellen Schein 
leuch le n - ZUT Freud e" (5. 67). Eine Woche spiiter fiel e r bei m Angriff aufSewaslo pol; die Todes· 
anzeige Irug das - dem Freu ndeskreis in sei ner ga nzen Bedeutung sofort verSliindliche - Amos· 
Wort .. Suche l den Herren ... daB er nicht Feue r sende wider das Yo lk Joseph, es zu verzehre n mil 
unausloschl icher Glut". 

In diesen Feldpostb riefe n leb le eine Gemeinschaft weiter, die si ch gegen d ie schwere Einsam· 
keitserfahrung, mitte n in Not, Elend und Verzweiflung, ge islig zu stiirken und zu halten suchte. 
Die Briefc sind Kleinode, Zeugn isse red lichen und ve ramworllichen Such ens, sic stellen in der Tat 
ein Vermiichtn is dar - abe r wird sich einer find en, der es fLir heu te und morge n "uberselzt"? 

Diet/rid Krause·Vi/mar 

K I a u be, Frank·Ro land (BeaTb.): Uber1ebensberichle. Der 22 . Oktober 1943 in Protokoll en der 
Ve rmil3tensuchstelle des Oberburgermeisters der Stadt Kassel. Hrsg. vom Magisl ral dc r Stadt 
Kassel. Kuituram!. Marburg/Lah n : Jonas· Ve rlag 1993, 160 S., 27 Abb. i. T. (Kasseier Quell en und 
Slud ien. Sch riftenre ihe des Magistrats der Stad l Kassel, K1eine Reihe, Bd. 4). 

Se ine Ei nl eitung begin nt der Bearbeite r Frank·Roland Klaubc mit dem Hi nweis aufe inc n Vor· 
trag, den der beruhm te Physi ker Dr. Max Planck am Morgen des 22 . Oktober 1943 iiber "Sinn und 
G renzen der exakten Wi ssenschaft" in Kasse l gehalten ha!. Er sp rach hier von der "d rangvo Uen 
Gegenwart", die nur durch "stille Ergebu ng in den Will en der hohere n Macht '" von den Mcnschen 
ertrage n werden konne. Es bedurfte nur weniger Slunden, bi s die Kasseler Bevolkerung wahre nd 
des verheerenden LuftangrifTs auf ihre Stadt mit dcr "drangvollen Gegenwart" ein schneidender als 
jemal s zuvor konfrontie rt wu rdc . 
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Wichtiges und bisher weitgehend unbekanntes Quellenmaterial zu den Ereigni ssen des 
22. Oktoberenthalten lOO Aussagen einzelner Menschen, die ihr eigenes Schicksal, das ihre r Ange
horigen und das von Nachba rn mit offenen und unpath eti schen Worten schildern . Diese mundli
ch en Mitteilungen wurden vo n dem damaligen Leiter der Kasseler VermiBtensuchstelle, Dr. Karl 
Paetow, maschinenschriftlich protokollien und befinden sich in diese r Form jetzt unter der Signa
tur S 8 C J J 5 im Stadtarchiv Kassel. Obwohl die Protoko lle nur einen beschriinkten Persone nkreis 
erfassen - in der Bombennacht des 22. Oktober wurden ca. 10000 Tote und 15000 Obdachlose 
geziihlt -, geben sie Einb lick in das Schicksal der Ausgebombten, das bishe r kaum Forschungs
inte resse gefunden hat. Dank vorliegender Publikation werde n die besagten 100 Pro tokolle, die 
grundsiitzlich wortgetreu ediert sind , nun eine r bre iten Offentiichkeit zugiinglich gemacht. GemiiB 
dem hessischen Archivgesetz vom 18. Oktober 1989 werden e rziihlende Personen und deren Ange
horige nur mit vollem Namen genannt, wenn sie ihr Einverstiindnis erkliirt haben oder seit mehr 
als zehn Jahren verstorben sind . Die abgedruckten Erleb ni sberichte beziehen sich aufalle Stadtbe
zirke, wobei die Innen- oder Altstadt den Schwerpunkt bildet. Die vielen Einzelheit en uber bren
nende und zusammensturzende Hauser, die Verhaltnisse in den Luftschutzkellern , wo viele 
erstickten - als Beispiel sei die "Pinne'" in der Wildemannsgasse genannt - , und die Bestattung der 
unziihligen Toten, die auf den FriedhOfen in Massengriibern beigesetzt wurde n, konnen nicht im 
einzelnen referie rt werden, weil das den Rah men ei ne r Rezension sp rengen wUrde . Hier sei di t.; 
pe rsonliche Lekture des Buches empfohlen, urn sich die katastrophale Situation wahrend und nach 
dem Luftangriff zu ve rgegenwiirtigen. 

Ein Abbildungsverzeichni s und ein kombinie rtes Perso nen-, Orts- und Sachregister runden den 
informativen Band ab, desse n Lek ture vor allem der jungeren Generation, die die Ereignisse der 
NS-Zeit und des Zwei ten Weltkrieges nu r vom Horensage n kennt, nachdriicklich empfohlen sei. 

SIt/an Hartmann 

C oe r s- 0 i It ma r , Christina, Li n k, Alexander (Bearb.) : Leben in Ruinen. Kasse l 1943- 1948 im 
Gede nkjahr der Stadt Kassel zur Erinnerung an ihre Zerstorung am 22. Oktober 1943. Marburgl 
Lahn: Jonas-Verlag 1993, 192 S., 138 Abb. i. T. (Schriften des Stadtmuseu ms Kassel, Bd. 5, hrsg. 
vo m Magistrat der Stadt KasseJ, Kulturamt). 

Ziel des hier angezeigten Ausstellu ngskatalogs des Kasseler Stadtmuseums ist die Verminlung 
eines piastischen Eindrucks von dem Leid der ausgebombten Kasseler Burger und von dem Mut 
und der Kraftanstrengung der Menschen, unmittelbar nach Kriegsende mit dem Wiederaufbau zu 
beginnen. Dabei wird deutlich , daB es die "Stunde Null" eigentlich nicht gegeben hat, weil das 
Leben trotz aller scheinbar unuberwindlichen Schwierigkeiten immer weite rging. Nach einem 
informativen AbriB der Geschichte Kassels im Luftkrieg - die Stadt erlebte zwischen 1940 und 1945 
40 luftangriffe, vo n denen de r des 22 . Oktober 1943 mit 10000 Toten und 11 650 Verletzten derweit
aus schlimmste war - werden an hand zahlreicher Exponate die Technik der Zerstorung, vor allem 
die ve rschiedenen Fo rmen der Brand- und Sprengbombe n, und die unzureichenden Luftschutz
minel iIIustriert . De r folgende Abschnitt behandelt unter dem Titel "Kontinu itiit und Neubeginn'" 
die politische Entwicklu ng Kassels 1943-1948. Geschildert werden hier die Schreckenszeit der letz
ten Kriegsjahre, die weite Teile der Stadt in ein Trummerfeld verwandel te und zum Ru ckgang der 
Bevolkerungszahl von 216000 aufetwa 40000 nihrte, die Eroberung der zur Festung erkliirten Rui
nenstadt Kassel durch amerikan ische Truppen Anfang April 1945, die Verhangung vo n Ausgangs
sperren und anderen MaBnahmen durch die US-MilitiirbehOrden, wozu auch die "Entnazifizie
rung" gehorte, und di e Einnihrung demokratischer Verhiiltnisse in der Stadt, wonir der zugige 
orga nisatorische Aufbau der Sozialdemokratischen Partei in Kassel richtungweisend war. Ein ent
scheide nder Faktor in diesem ProzeB war auch die Wiede rzul assung fre ier Gewe rkschaften im 
August 1945. Des weiteren wird der Weg zu r Wiihrungsreform vo n 1948 nachgezeichnet, der eine 
wichtige Voraussetzung nir den wirtschaftli chen Aufschwung der Bundesrepublik. Deutschland 
gewesen ist. Ein beso nderer Abschnitt ist den auslandischen Zwangsarbe itern in der Kasseler 
Rustu ngsindustrie zwischen 1940 und 1945 gewidmet. Betrachtet werden unter anderem die 
Methoden der "Anwerbung", wobei "Anwerbung" hiiufig durch" Verschleppung'" ersetzt werden 
muB, und "volkstumsmiiBige" Untersche idungen, wobei sicherheitspolitische und rassistische 
Motive zur Anwendung kamen . Zu r untersten Kategorie 0 gehorten Angehorige ni chtgerm ani
scher VOIker, die unter der unmittelbaren Hoheitsgewalt des Deutschen Reiches standen, wie 
Polen, Serben, Slowenen und ande re Ostarbeiter, gegen die eine .. besonde rs strenge Disziplin"an
zuwende n war und die vollig aus der Gesellschaft ausgegre nzt wurden . Dem Exponat Nr. 200 ist zu 
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entnehmen, daB sich nach den Lagerlisten des In ternational Tracing Service im Dezember 1944 
26602 AusHinder in Kassel befanden, wahrend die Gesamtzahl der deutschen Ei nwohner 100700 
betrug. Die Lager- und Massenunterkunfte konzentrierten sich in der Hollandischen StraBe, auf 
dem Moncheberg und yo r allem in Bettenhausen. wo die wichtigste n Induslriestandorte Kassels 
waren . 

Eingehend wird im folgenden dem Konflikt urn die Erhaltung historischer Bausubstanz nach 
dem Zwe ilen Weltkri eg nachgegangen, der zwischen der aufVerkehrsoptimierung ausgerichleten 
stadtischen Planung und der urn den Erhalt historischer Bausubstanz bemuhten Denkmalpflege 
ausgetragen wurde und zugunsten der ersteren ausging. Erst se hr yiel spater, als die heiBe Phase 
des Aufbaus abgeschlossen war, sollte es hier zu e inem Umdenken kommen, das aber die Fe hlei n
schiitzungen der Vergangenheit nich t mehr wettmachen konnte, zurnal yiele Ruinen und AuBen
fassaden ubereilt gesprengt worden waren. 

In weiteren Abschnitten behandelt der Ausstellu ngskatalog die Ernahrung und Versorgung zwi
schen 1943 und 1948, die Alltagsgeschichte der .. Trurnmerfrauen", Theater und Musik injener Zeil 
und die Planung aufTrummern . Insgesamt entsteht yor uns ein differenziertes und aufschl uBrei
ches BUd yom Leben und den Verhaltnissen in Kassel wahrend und nach dem Zweiten Weltkrieg, 
das eine intensiyere Beschiiftigung mil dieser Krisenzeit anrege n kann. 

Stejan Hartmann 

Ecka r t , Wolfgang : Neuanfang in Hessen. Die G rundung und Entwicklung yo n FJUchtlingsbetrie
ben im nordhessischen Rau m 1945-196S. Wiesbaden : Histo rische Kommission fUr Nassau, 1993 
(Veroffentlichungen de r Hi slo rischen Kom mission fLi r Nassau , S3) (Fo rschu ngen zur In tegration 
der FlU chtlinge und Vertriebenen in Hessen nach 1945, Bd. 2). 

Die yorliegende Arbeit yersteht sich bewuBt als "Doku menlation", die sich mit Bezug auf die 
alte re wissenschaftliche Literatur "auf eine genaue re Besti mmu ng dessen" konzentrieren will, 
"welche Rolle die sogena nnten FlU chtlingsbetriebe in der neueren hessische n Wirtschaftsge
schichte gespielt habe n" (S. 2). 

Gestutzt auf die Auswertung der einschlagige n Archiybestande (u. a. Staatsarchiye, Archiy des 
Bundes der Vertriebenen LV Hesse n, Sudetendeutsches Archiy), Denkschriften, Verwaltungsbe
rich le, Zeitu ngen, Zeitschriften, der altere n und neueren (seil Milte der 80er Jahre wieder ye rstarkt 
erschie nenen) Literatur sowie der durch Interviews und Befragu ngen gewonnenen Informat ionen 
gelingl es dem Aulor, das yon ihm ei ngegrenzte Therna in seiner Vielschichligkeit zu erfassen. 
Neben den im Vordergrund stehend en wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten find en auch sozialpo
litische od er sozialpsychologische Fragestellungen Berucksichtigung. 

In anschaulicher Weise wird dargestellt, daB d ie nach dem Ende des Zwe iten Weltkri eges er
folgte Aufnahme yon Vertriebenen und FJUchtlingen aus Ostdeutschl and sowie Mittel- und Osteu
ropa kei neswegs nur eine groBe wirtschaftliche und soziale Belastung fLir die yon mittel- und 
unmittelbaren Kriegsfolgen oft stark betroffenen und hiiufig slrukturschwachen Regionen bedeu
lete, sondern daB die G ruppe der sog. Neubu rger, deren Anteil an der Gesa mlbeyolkerung all ein 
irn Regieru ngsbezirk Kassel Anfang der SOer Jah re zwischen 20% und 25 % betrug, hinsichtlich der 
aligemeinen und berufsspezifischen Ausbildung, der Leistungsbereitschaft und Anpassungsfahig
kei t e in bedeutendes Pote ntial darslellte, das einen weseDllichen Beitrag zurn Aufbau des Landes 
geleistet hat. 

Unler Einbeziehung der gesamtwirtschaftlichen und branchenspezi fi schen Rahmenbedingung 
und Entwicklungstendenzen beschreibt der Autor die Enlwicklung der Neuburger-Betriebe YO D 
ihren AnraDgeD in der yon Schattenwirtschaft und okonomischen Rand bereichen gep riigten 
unmittelbaren Nachkriegszeit uber die Wiihrungsreform (1948) mit ihren fU r die zahlreic hen kap i
talarmen sog. Kiimmerbetriebe existenzbedrohenden Folgen bis zu den sich in den SOe r und 60er 
lah ren unler den Bedingu ngen der sozial en Marktwirtschaft abzeichnenden Umslrukturierungs
prozesse. die fLir yie le Betriebe das Ende bedeuleten. 

Die spezifischen okonomischen Probleme der Neuburger-Belriebe lageD Yor aUem in dem 
geringe D Eigenkapilal-Anteil, der e ine chronische Unle rkapitali sierung zur Folge haue (die Quole 
lag be i 20%, bei einheimischen Betrieben bei ca. SO %, Stand : Milte der SOer Jahre), in ungunstigen 
Standorten, in arbeits- und dam it lohnintensiye n Fertigungsmethoden, die h.ii.ufig auch ye raltet 
waren, und einer starken Exporlorientie rung. 
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Daruber hinaus besaB die heimatvertriebene Ind ustrie ih re Sc hwerpunkte in krisenanHillige n 
Bereichen, d ie in extremer Weise von Konju nkturschwankungen und Strukturve randerunge n 
gepragt waren. Aufgrund der fehlende n EigenmiHel sahen sich viele Betriebe ni cht in der Lage, mit 
RationalisierungsmaBnahmen und einer Verbesse ru ng der Betriebsausstattung auf die Herausfo r
derung der in- und auslandischen Konkurrenz zu reagieren. 

Neben den wirtschaftliche n Prob lemen muBten si ch die heimatvertriebenen Unternehmer mit 
eine r Vielzahl biirokratischer und geseJlschaft licher Hindernisse ause inandersetzen. Nicht selten 
leisteten einheimische Handwerke r und Handler und die vo n ihnen be herrschten Interessen- und 
Standesverbiinde Widerstand gegen die Ansiedlung von Neuburger-Betriebe n. 

In einer der Bedeutu ng des Aspek tes durchaus angemessenen Weise beschiiftigt si ch die Arbeit 
ausfUhrlich mit den staatlichen MaOnahmen zur Integration der Neubiirger. Schwerpunkte waren 
hier d ie I niti ative n zu r Verbesserung der Wirtschaft sstru ktur und die gezie it e Forderung von Neu
biirger-Unternehmen durch die Gewahrung von Finanzierungs- un d Kredithilfen. 

Die Politik des Landes Hesse n gegeniiber den Fliichtlingen zeichnete si ch dadurch aus, daB sie 
die Aufgabe der sozialpolitisch adiiquaten Integration der Neubli rger mit volkswirtschaftliche n 
und strukturpol itische n Zielvo rstellungen verband. In diesem Sinne war auch der "Hessenplan" 
(1950) sowohl ein Eingliederungs- als auch ein Wirtschaftsstrukturprogramm. 

Die "Dokumentat ion" vermittelt einen anscha ulichen Uberblick tiber die gesetzl ichen Voraus 
setzu ngen, Intentionen und Ergebnisse der zahlreiche n Hilfs- und Forderungsprogramme, die 
vom Lande Hesse n und vom Bund initiie rt wurde n oder im Rahmen des Marschallplans erfo lgt en. 

Die Auswahl aus dem zu diesem Themenkomplex vorhandenen Daten material wurde in si nn
voller Weise vorge nommen und ubersich tlich prasen tie rt (u. a. mit zeilgenoss ischen graph ischen 
Darstellungen). In Einzelfal1en batten jedoch zusiitzliche Vergleichsangaben zur Verde utli chung 
beitragen konnen. 

1961 gab es in Hessen ca. 20000 Unternehmen von Heimatvertriebenen (9,8 % aller erfaBten hes
sischen Unternehmen) mit rd. 90000 Beschiift igten und 4500 Unterne hmen von SBZ-Fli.ichtlingen 
(2,2%) mit ca. 39000 Beschiiftigten. 

Die i.iberwiege nde Mehrzahl dieser Unternehme n waren Kleinbetriebe (ca. 94 % : 1-9 Beschiif
tigte) und hatt en die Rechtsform des Einzel handelsunternehmens. Der eindeutige Schwerpunkt 
der un lernehmerischen Tiitigkeit der Neublirger lag im Handel und im Dienstleistungsbereich, 
wobei allein die oft als reine Fam il ie nbet riebe gefU hrten Einzelhandelsgeschiifte 2/3 aller Handels
betriebe ausmachten. Es folgten das verarbe itende Gewe rbe in Industrie und Handwerk und mit 
groBem Abstand die Bereic he Baugewerbe, Verkehrswesen, Finanz- und Versicherungswesen. 

Die zum Teit recht difTerenzierte, von Klei n- und Mittelbetrieben bestimmte (Aus nahme: 
Grol3konzerne im Rhein-M ai n-Gebiet) Industriestru ktur Hesse ns mit der Dominanz der weiter
verarbe itenden Industriezweige bot den Neubii rge r-Betrieben ein insgesa mt gunstiges wirtschaft
liches Umfe ld , auch wenn gravierende Unte rschiede zu den von Einheimischen betriebenen 
Unternehmen bestanden. 

So lage n die Durchschnittswerte der Neuburger-Belriebe hinsichtlich der Beschaftigtenzahl , 
des Umsatzes je Betrieb und je Beschiift igten wesentl ich unter den fUr die hessische Industrie 
ermitteiten Werten . 

Die Neuburger- Betriebe waren in der Regel auf die Produktion von Verb rauchsgutern ausge
richtete Spezialbetriebe, in denen d ie handwerklichen Traditionen der Heimatgebiete fortgesetzt 
wurden. Ih re Schwerpunkte besaB die Industrie der Heimatvertriebenen besonders in den Berei
che n Textil- und Bekleidungsindustrie, Glasindust rie und Musikinstru mentenbau. Hie r stellte sie 
vo r all em eine Erweiterung und Bereiche rung der bestehenden Wirtschaftsstruktu r dar. 

Bezogen auf die ursprungliche Zie lvorste ll ung ei ner Wiederh erste llung der Sozialst ruklur der 
Heimatvertriebenen in den Aufnahmegebieten konnte das Eingl iede rungsergeb nis nicht befried i
gen. Weder entsp rach der Anteil der Selbstandigen un ler de n Neuburgern dem unter der einheimi
schen Bevolkcrung (Stand: Ende der 60er Jahre) noch waren die Vertriebenen und Fli.ichtlinge 
unter den Besitze rn von Handwerksbet riebe n oder Industrie untern eh men in ei ner ihrem Bevolke
rungsanteil enlsprechenden Weise vertrelen. 

Der Autor sieht die Bedeutu ng, die d ie wirtschaftlichen Unternehmungen der Heimatvertriebe
nen und Fliichtl inge fLir die nordhessische Region und ihre Wirtschaftsstruktu r besaBen, vor allem 
in de m Beitrag, den sie fUr die wirtschaftliche ErschlieBung de r liindJichen, stru kturschwachen 
Gebiete leisteten. 

Dagegen bewirkten d ie Neuansiedlungen ke ine gravierenden strukturellen Verande rungen in 
der nordhessischen InduslTie (sieht man von einigen Ausnahmen ab), da sie in Bereichen erfolg
ten, d ie sich als krisenanfallig und kaum zu ku nftsorientiert erwiesen. 

Neben eher summarischen Abhandlungen weist die "Dokumentation" auch eine Vielzahl 
detailli erter Betrachtungen auf. So konzentriert sich Eckart durchaus zu Recht auf die wicht igsten 
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Wirtschafisstand orte (u. a. 5tadtallendorf, Neustadt) und di e bedeu tendsten Gewerbezweige und 
Branchen der heimatve rt riebenen Wirtschaft : Textil- und Bekleidungsindustric, Glasindu strie 
und Musik instru mente nbau. Gerade be i de r Darste llu ng ei nzelne r Firmcngesc hichten erwc ist 
sich die von dem Autor angewandte Methode, auch Darstellu ngen der Betroffenen (hier die Unte r
nehm er) einzubeziehen, al s durchaus sinnvoll. 

Sieht man vo n kleinen Fehlern ab (u. a. Block nicht Bund der Heimatvertriebenen und Enlrcch
teten), kann die vorliegende Arbeit - gemessen an ih rem sehr zu ri..i ckhaltend formu lie rten 
Anspru ch - als ge lungen bezcichnet werden. 

Michael Schmilt 

F e d I e r , Patrici a: Anfange der staatliche n Ku lt urpol it ik in Hessen nach dem Zwei ten Well krieg 
(1945- 1955) : Schul e, Erwachse nenbi ldung, Ku nst und Theater im 5pannungsfeld zw ischen ameri
kanischer Reeducationpolitik und deutscher Kulturtrad it ion. Wiesbaden : Histo rische Kommissi
on Hi r Nassau 1993,394 S. (Beitrage zur Geschichte Nassaus und des Landes Hesse n I). 

Die in d ie Reihe "Beitrage zur Geschichte Nassaus und des Landes Hessen" aufgenommene 
GieBener Dissertation behandelt ein bisher in der hessischen Nachkriegslite ratur vollig ve rnac h
lassigtes Forschu ngsfeld : die staatliche Ku ltu rpolitik ab 1945. DaB bishe r kei ne groBe re Untersu
chu ng zur hessischen Nachkri egskultu rpolitik vorgelegt worden ist, ve rwundert eigentlich nicht , 
wenn man si eht , daB auch zur allgemeinen Nachk riegsgeschicht e Hessens nu r wenige Pu bli kat io
nen gro Beren Umfangs vorliegen. Genannt werd en konn en hi er nur die Arbeiten der Autore n Wai
ter Muhlhause n, Wolf-A rno Kropat und der Herausgebe r Haral d Edel und We rner Wolf. 

Ausgangspunkt der Fedle rsche n Untersuchu ng ist d ie Kul tu rpol it ik der amerikanische n Besat
zun gs macht. Untersucht werde n die Entnazifi zierung, Reeducation und die ku llurpolit ischen 
MaBnahmen unter OMGUS und HICOG. Diesen schlieBe n sich Ausfli hrunge n ZUT deut schen 
Nachkriegskulturpolitik, zur Entstehung des Ku llusministe riums und i..iber di e Kultusminister an. 
Erster umfangreiche r Untersuchu ngsschwerpu nkt iSI die ausfli hrliche und se hr aufsc hl uBreiche 
Ausei nanderselzung mil der Hauptaufgabe jeder Ku ltu rpolit ik, der Erziehungs- und Bildu ngs
arbeit. Im Zen lrum stehen die Schu lreform, ih re Teilerfol ge und ihr Scheitern, aber auch d ie 
Umsetzu ng ein iger Reformgedanken in Einzelbe reichen . Oabe i werd en auch Fragen der Le hrer
und Erwac hsenenbildung angesprochen. Den AbschluB der Arbeit bilden d ie darstell enden und 
di e bildende n Kti nste. In di esem Teil fi nden vorrangig die Museen, d ie Denkmalp fl ege und der se i
nerzeit zu einem Teil unter hessischer Verwaltung stehend e PreuBi sche K ulturbesitz Ber i..i cksicht i
gung. lm Theaterbereich sind es die Staatstheater. wei l die komm unal en und pri vaten Einrichtun
gen nu r durch di e Mittelzuweisung ind ire kt einer staatlichcn EinfluB nahme unterstandcn. 

Unbe rtic ksichti gt in der Arbe it bleiben Re ligion und Ki rchen, weil sie o ft selber als Kultu rtrage r 
auftre len und weniger Objek t von Kuhurpolitik si nd , ebe nso d ie Presse und der Rund funk und die 
Wissenschaft s- und Hochschulpolit ik. Es blei ben also nach bedeutende Untersuchu ngsfclder 
offen, die hofTentl ich nicht lange auf ei ne Bearbeitu ng warten mi..issen. 

Fi..ir alle, die mil der Kultur- und Bildungsarbei t zu tun haben , ist es wi cht ig zu wissen, wie die 
Enlwickl ungslin ien der Nachkri egsgeschichte verl aufen sind , welche Krafte sie bestim mt haben 
und warUffi die groBe Chance flir einen gru ndlegenden Reform ve rsuch in der Erziehu ngs- und Bil 
dungspolitik gescheitert is!. 

Wii hrend der Besatzun gszeit in Hessen strebten Amerikaner und Deutsc he eine umfasse nde 
Reform des Schu lwesens an . Gescheit ert ist dieser Ve rsuch an den un lc rschiedlichcn Grunda uf
fassungen be ider Seiten. Oer starker pragmalisch ausgeri chtete Ansalz der Bildungsoffi ziere stieB 
auf den humanistischen. mehr an der Ve rgangenheit ori entiert en Bildungs- und Erziehungsa nsalz 
der Deu lsche n, vo r allem de r Kultusmini ste r. Die deutsche Seite gab der intellektu elle n Auslese 
slan ei ner von de n Amerikan ern gewunschten Forderung de r 5chi..i le r de n Vorzug. Diesem unter
sch iedlichen Ansatz fi el schlieBlich auch die EinfU hrung ei ner sechsjahrige n Grundschulzeit zum 
Opfer. Diese Konl rove rse macht besonders deutl ich, daB Reformen in einer Oemokratie einen 
breilen geseUschaftlichen Ka nsens notig haben, de r nach dem Krieg we ilgehend re hlle. 

Die amerikanischen Vorstell unge n ware n damals eher mit den mehr links o rient ierten Parte ien 
du rchzufUhren gewesen. 50 scheiterte die Schul reform - und das ist wich tig zu wi sse n! - wenige r 
an den Folgen der Besatzungszeit als an einer den Reformansa tzen sich widersetzend en bi..irgcrli
chen Gese llsc haft . Es da rf in diesem Zusamme nh ang aber auch nichl i..ibersehen werden, daB die 
schl echten finanziellen Verhii lt nisse und di e wirtschaftli che Lage, der Mange l an Le hre rn, Schul
rau m und Lehr- und Lern min eln auch ihren Ante il an de r ni cht durchgefUhrten Reform haben. 
Von groBer bil dungspolit ischer Bedeu tu ng war hingegen die AbschafTu ng des 5chulge ldes an 
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affentlichen Schulen. Dadurch wurde der Zugang zur haheren Schule auch fUr sozial schwache 
Bevalkerungsgruppen frei. 

Ahnliche Beobachtungen und vergleichbare SchluBfolgerungen lassen sich auch fUr die an de
ren in der Arbeit angesprochenen Kulturbereiche machen bzw. ziehen . Deshalb ist alien, die mit 
der Gestaltung van Kulturpolitik befallt sind, ob als Politiker oder als "nur" AusfU hrender, die lek
tiire der Veraffentlichung zu empfehlen. Sie kann mit ihren solide abgesicherten Ergebnissen dem 
Verstandnis van kuiturpolitischen Entscheidungen dienen, oder sie saUte (noch besser!) Grund
lage fUr zu tretTende kuiturpolitiscbe Entscheidungen sein. 

Friedrich-Kari Boas 

Personengeschichte 

K a hs n i tz , Rain er (8earb.): Die GrUnder van Laach und Sayn. FUrstenbildnisse des 13. l ahrhun
derts. Mit Beit ragen von Wailer Haas, Peter Klein , Birgit Meyer und Eike Oellermann. NUmberg: 
Verlag des Germanischen Nationalmuseums 1992, 220 S., 154 Abb. i. T. 

Bei der vo rliegenden VeraffentHchung handelt es sich urn den Katalog einer vom 4. Juni bis 
4. Ok lober 1992 gezeiglen Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum NU mberg. Der erste 
Teil ist der Grabfigur Heinricbs Ill. von Sayn gewidmet und schildert die 1202 erfolgte GrUndung 
des Pramonstratenserstifts Sayn durch GrafHeinrich It ., dessen Sohn Heinrich Ill. eine bedeuten
de Rolle in der staufischen Reichspolitik spielte und durch zahlreiche Legate an Kirchen, Klaster 
und Orden hervortrat. AufVeranlassung Konrads van Marburg, des 8eichtvaters der HI . Elisabeth, 
wurde gegen ihn ein KetzerprozeB angezettelt, der all erdings keine UberfUhrung des Sayner Gra
fen zur Folge hatte. Dieser ging vielmehr als homo catholicus et inconvictus siegreicb aus dieser 
Auseinandersetzung hervor. An diese historischen AusfUhrungen scbl ieBt sic b ei ne kunstge
schichlliche Beschreibu ng der Sayner Klosterkirche an, an deren Langhaus eine heute nicht mehr 
vorhande ne Kapelle des HI. Nikolaus stand . Die aiteste Nach richt Uber das Grabmal Heinrichs 1II. 
vermitteln die 1649 von Melchior Weirtz verfaBten Annalen des Klosters Sayn. Von besonderer 
Bedeutung sind die Angaben des Sayner Pfarrers Georg Holsinger an das bischafliche Generalvi
kariat Trier Uber das Grabmal Heinrichs aus dem l ahre 1847. Die Grabfigur gelangte 1856 in den 
Besitz des FUrsten Ludwig Adolph Friedrich von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, der sie in den Rui
nen der ehemaligen Burg Sayn oberhalb des neuen Schlosses aufstellte. Ober einen MUnchener 
Kunslhandler kam sie 1920 in die Sammlungen des Germanischen Nationalmuseums in NUmberg. 

Hin zuweisen ist im folgenden aufdie durch IIIustrationen erganzte Beschreibung derGrabfigur, 
die Analyse ihrer materie ll en Substanz und aufBemerkungen zu Tumba und Deckplatte . Obwohl 
Heinrich Ill. einen GroBteil seines lebens mit KriegszUgen und Fehden verbrachte, ve rzichtet 
sein Grabmal aufjede Andeutung seiner kriegeri schen Stellung. Das dUrfte mit der relativ spaten 
Darstellung von Verstorbenen in Riuerrustung in Deutschland zu erklaren sein. 

Ei n breiter Raum ist dem Vergleich des Sayner Grabmals mit Denkmalem in der Marburger EIi
sabelhkirche und anderen Kirchen gewidmet, der viele Obere insti mmungen, aber auch Unter
schiede erkennen laBt. 8emerkungen zur stilgeschichtlichen Stellung des Sayner Grabmals schJie
Ben diesen Teil ab. 

Der zweite Abschnitt behandell das Stirtergrab in Maria laach, das erst meh r als 150 Jahre nach 
dem 1095 erfolgten Tod des KlostergrUnders - Pfalzgraf Heinrich 11. - errichtet wurde . Dieser war 
ein Parteigange r Kaiser Heinrichs IV. und hatte auf dessen Sei te an der Schlacht an der EIster teH
ge nommen, in der der Gegenkanig Rudolfvon Rh einfelden fiel. Unter Heinrich 11. verlage rte sich 
der Sc hwerpunkt der Pfa lzgrafschaft vom Nieder- an den Mittelrhein. Damit war eine wic htige 
Vo raussetzung fU r die spatere Pfalzgrafschaft bei Rhein gegeben, die seit der Goldenen Bulle zu 
den sieben Kurflirstentiimern im Heiligen Ramischen Reich geharte. Dem Leserwerden viele Ein
zelheile n Uber die Kirche der Laacher Abtei, Uber histo rische Quellen zum Grabmal, die Beschaf
fenhe it des St iftergrabs und der Tumba und die Grabfigur selbst vermittelt . Ausflihrlich werden 
die Bildhauerarbeit und FaBmalerei behandelt . Daneben verdienen die Ergebnisse der zwischen 
1988 und 1992 durchgefUhrten Restaurierung des Grabmals Beachtung. Der Katalog wird durch 
eine kurze Beschreibung der zusatzlich ausgestellten Gege nstande, den Anmerkungsapparat und 
ein Register der erwahnten Grab maler und sonstigen Kunstwerke nach Aufbewahrungsorten 
erganzt. 

S tefan Hartmann 
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Fra n k, Isnard W.: Das Totenbuch des Mainzer Dominikanerklosters : Kommentar und Edit ion. 
Berlin : Akademie Verl ag 1993, 381 S., 2 Abb., 128,- OM (Quellen und Fo rschungen zu r Geschi chte 
des Dominikanerord ens; N.F., Bd. 3) (ISBN 3-05-002158-6). 

Das im Stadtarchiv Mainz aufbewahrte Totenbuch des Mainzer Dominikanerkl osters, das Ein
tragungen aus der Zeit zwischen 1417 und 1713 enthiilt, is t von der Forschung schon lange als wich
tige Quelle ru r die Mainze r Geschichte erkannt und ausgewertet worden. Im vorliegenden Band 
wird die ganze aus 98 Pergamentbliittern bestehende Handschrift in einer sorgf:iltigen Ed ition vor
ge legt. Oe r Herausgeber, Prof. Frank OP, wurde bei den Vorarbeiten von seinen Mitarbeitern am 
Seminar fUr Mittl ere und Neuere Kirchengeschi chte der l ohannes G utenberg-Unive rsitii t Mainz 
un terstil tzt. 

Der mit ei nem umfangre ichen Anmerkungsapparat versehenen Edition ist ein Kommentar vor
angestellt, der n icht nur eine Einleitung bildet, sondem zahlreiche Fo rschungsergebnisse priisen
liert. Es war im Spiilmittelalter weit verbre itete Prax is, daB Fremde, auch Laien, durch Sliftunge n 
in die G ebetsgemeinschaft von Klostern aufgenommen wurden. Das vorliegende Tote nbuch wird 
vo m He rausgeber als "Sakristeibuch" charakterisie rt, als eine Anleitung fU r den Sakristan, der fUr 
die Einhalt ung des Anniversa rs cum ... candelis et . .. Iuminibus zu so rge n hatte. Neben den Anni
ve rsareintragu ngen aus dem Anfang des 15. l ahrhu nd erts stehen zahlreiche ObifuS (Todes)-Ver
merke, z. T. mit Hinweisen auf Stiftungen. 

Nach allgemeinen AusfUhru ngen zu Kirche und Klostergebiiuden wird de r Klosterbereich als 
Begriibnisstiitte analysiert. Dabei konne n nach de m Totenbuch die Begriibnispliitze von Ange hOri
gen von 20 fUh re nden Mainze r Geschlechtern nachgewiesen we rden . Unter der Oberschrift "Sta
tionare Seelso rge und Existenzsicherung" wird de utlich, daB "Frommigke it ... auch ein Geschaft 
(war). Fu r den Stifter ging es urn se in und se iner Angehorigen ewiges Heil , fUr die bestift eten Kuit
trager um Ex istenzsicherung der Kommunitiit" (S. 65) . Die klerikale Filrbittgemeinschaft umfaBte 
auch ein ige Angeho rige anderer Mainzer und auswiirtiger Stifle . Die Ob ituse intriige erm oglichen 
zudem Aussagen uber di e schwankende Stiirke des Konvents, der im 14. l ahrhundert zu denen 
mittlererGro Be geho rte, nach der Reform des l ahres 1468 noch e inmal eine groBe re PersonalSliirke 
erre ichte. Weitere Untersuchungen sind de n Offizianten und dem .. Hausstudium" des Konvents 
gewidmet. Da d ie geographische Begrenzung des Predigtbezi rks des Mainzer KJosters aus ande ren 
Quellen nicht genau zu entnehmen ist, gibt auch hi er das To tenbu ch wertvolle Hinweise. Die 
Zusamme nstell ung der Orte, aus denen Stiftunge n kamen, und der Herkunftso rte der Fratres las
sen die starke Verwurzelung des Konve nts in sei nem unmittelbaren Umla nd erkenn en. Das sehr 
sorgfalt ig erstellte Orts- und Person en registe r erl eichtert weitere Forschungen. 

Eberhard Mq 

Le n z , Rudolf el al. (Dearb.) : Katalog der Leichenpredigten und sonsliger Trauersch rift en im 
Siichsischen Hauplstaalsarchiv Dresden. Sigmaringen: l an Thorbecke Verlag 1993. 320 S., geb. 
(IS DN 3-7995-4308-2). - Dazu Registerband . 202 S. (dies. ISBN) (Marburger Personalschriften
Fo rschungen, hrsg. von R. Le nz, Diinde 17,1 und 17,2). 

In der ZHG 98, 1993, S. 230 wurd e auf den in de r Verantwortung von R. Lenz erstellten "Kala
log" der im Staatsarchiv Marbu rggesammelten Leichenpredigten hin gewi esen und der Nulzen de r 
so detailliert erfa6ten Oaten flir verschiedene Wissenschaftsbereiche hervo rgehoben. 

Als die Biinde Nr. 17, 1 und 2 legt derselbe Herausgeber nun im Rahmen der "Marburger Perso
nalschrifte n-Forschu ngen" den "Katalog'" der in verschi edenen Abteilu ngen des Siichsischen 
Hauptstaalsarchivs Dresden vorhandenen Le ichenpredigte n und sonsligen Trauerschri fte n vor 
(der Waschzellel des Verlags ist hinsichtlich des Inhalts miBverslandl ich) - in identischer Au fma
chung und nahe ve rwandt er akri bischer Aufschliisselung der Oaten wie in den Vorliiuferbanden. 

In alphabetischer Anordnu ng nach den Namen der Versto rbenen werden 11 23 der o. a. Schriften 
u. a. aus "Familiennachliissen un d G run dherrschaft sarch iven" (Vorbem. S. V) (davon 506 aus dem 
Depositum der Fami lie von Nosti tz) erraBt und unter maximal 33 ZugrifTsgesichtspunklen (Siglen 
dazu auf ausklappbare r Erl iiute ru ngstabelle - hi lfre ich !) beschrieben, wodurch sowohl allge mein
bibliographische wie inhaltliche wie akluelle Zustandsinfo rmationen zu jedem einzelnen Exe m
pl ar gegeben werde n. 

Im Zustandekomm en der Sammlun gen des Oresdner Archivs (Deposita) Iiegt die Schwerpunkt
b ild ung be i Ve rtretern der Adelsfamilien von Nostitz, von Schtinberg und von Miltitz. 
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In einem zweiten Band - eine unter Nutzungsgesichtspunkten unbed ingt begrilBenswerte Ent
scheidung - erschlieBe n 16 Register die allgemeine n inhallli chen (Personen- und Verfassernamen, 
Ortsnam en, elc.), kil nsll erischen und verlegerischen Aspekte der erfaBte n Leichenp redigten und 
Trauerschriften. Schnell sind hier z. B. Querverbindu ngen zu Hesse n erkennbar (der Verslo rbe
nen, der Drucke r und Drucko rte usf.); flir di e weitere einsch1agige Fo rschung (z. B. die Sozialge
schichle) bildel das umfa ngreiche Register der Berufe (S. 178-201 ) eine Art Einstiegshilfe. 

Es versteht si ch, daB Herausgeber und Mitarbeiter erleichtert die Mogli chkeiten ergrifTen, die 
sich nach der Wiedervere inigung Deutschlands ergabe n, um gerade auch die im .,Kerngebiet der 
Refo rmation" entstandene Quellen- und Literaturgattung " Leichenpredigten" zu erfassen. 

Eine hervorragende Grundlage flir weitere wissenschaftl iche Arbeit. 
He/mut BurmeiSler 

O e n ecke , Ludwig (Hrsg.): Brilder Grimm Gedenken . Bd. 10. Hrsg. im Namen der Arbeitsge
meinschaft fli r die Geisteswissenschaft des 19. Jahrhunderts e. V. Berlin . Marburg/Lahn , N. G. 
Elwert Verlag 1993, 210 S. und mit einem Gesa mtverzeichn is alle r 10 Bande einschlieBlich des Son
derbandes 1987 ; 48,- OM. 

M it der Vorlage des 10. Bandes beendet Ludwig Denecke se ine ve ranlwortli che Tatigke it fLi r das 
Periodiku m "Briider Grimm Gedenken", das er im Name n der Arbeitsgemeinsc haft seit 1963 her
ausgibt. Er war Begrii nde r und FortfUhrer diese r VerofTe nllichungsreihe, die im Laufe de r Jahre 
du rch ihre krit ische und sorgfallige Arbe il inlernalionale Anerkennung gefunden hat. Die in den 
Banden vo rgelegten Beilrage haben der Bruder-G rim m-Forschung in auBergewohnlicher Weise 
gedien t ; auch Band 10 macht das abe rmals uniibersehbar deutlich . Van den sechzehn Beitragen 
stammen allein sechs van auslandischen Autoren . Ve rtrelen sind neben der Bundesrepub lik 
Oeutschland die Nationen Litauen, Neuseeland , Osterreich, Po len und Rumanien. 

Der ilberwiegende Teil der Aufsatze in diesem Band besc hiiftigt sich mit Briefwechseln der BrU
de r, vorrangig mit Korrespondenzen l akob G rim ms . Van besonderer Bedeutung fLir die For
schung sind aus der Sicht des Rezensenten fLi nf Beitriige. Sie be handeln die Einste ll ung Jacob 
G rimms zur Franzosischen Revolutio n (Marek Halub), eine frUhe Stellungnahme Jacob Gri mms 
zu den Monumenta Germaniae Historica (Dieter Potschke), eine Aufzeichnung Wilhelm Gri mms 
Ube r die" Volkspoesie" (Ludwig Oe necke) und die Rezeption der Marchen der BrUder Gri mm in 
Litaue n (J okubas Skliu tauskas). Hervorgehoben zu werden ve rdient weiter auch die "Bibliogra
phie der Dbersetzungen Grim msc her Marchen in Rumiinien" von Vio rica Ni~cov. 

Alle Bei trage des Bandes 10 werden wieder dazu beilragen, das progressive Denken und Tun der 
BrUder Grim rn Uber alle G renzen hinweg, wi e es sich Herausgeber Denecke im Vorwort wUnsc hl , 
zu ve rb rei ten , um es "fUr unsere Gegenwart (noch] fruchtba rer und wi rksamer" werden zu lasse n. 

Es bleibt der Arbeitsgemeinschaft und ihrer Schriftenreihe zu wUnschen, daB sie herausgebe
risch auch weiterhin so qualifiziert und engagiert belreu l wird wie durch Ludwig Denecke. 

Friedrich-Karf Boas 

Vo Tt m a n n, lUrgen (Hrsg.): Die Lebense rinn erungen des l u risten Viktor von Meibom 
(1821-1892) . Ein Juristenl eben zwischen Theorie und Praxis. Marburg: Elwert 1992 (VerofTe nll i
chungen der Hi sto ri schen Kommission fU r Hessen 46.2 ; Kleine Schriften 2). 

100 l ah re nach dem Tode Viktor von Meiboms gab l Urge n Vortm ann 1992 die Memoiren d ieses 
bedeute nden luristen des 19. l ah rhunderts heraus. G leich zu Beginn seiner EinfU hrung sle llt e r in 
Frage, was van Meibom selbst - sei ne "Lebense rinnerun gen" ein le itend - bemerkt han e. niiml ich 
daB sein Lebensinhalt nichl dergestalt se i, .. daB die Darste ll ung desselben fli r eine n weite ren Kreis 
Interesse haben konnte". Man ist - wie Vortmann - sogleich ve rsucht , von Meibom da zu wider
sprechen : Dieser wirkte ab 1848 in Frankfurt. Fulda und Marburg. ehe er 1857 als Professo r nach 
Rostock, dan n nach TUbingen und Bonn berufen wurd e. Hohepunkt und Absch lu B seiner Karri ere 
war sei ne Ri ch terlatigkeit am Reichsoberhande lsgericht in Leipzig ab 1875 und am 1879 dart neu
gegrtindete n Reichsge richt. Von Me ibo m war - wie schon der Unte rtitel nahelegl - gleichermaBen 
ein Mann der Praxis (mit Verbindungen in die Poiitik) wie der Theo rie. Immerhin fall en seine 
Ih eoreli sc hen Arbeiten in eine Zeit, in der die Weichen ru r die groBen Gesetzeswe rke gestellt wur
den. die auc h heute noch Geltung beansp ruchen ; so hatte von Meibom mit seinen Abhandlungen 
vor allem Ube r das Sachen- und Mietrecht groBe n EinfluB aufdie Entstehungsgeschichte des BGB. 
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Was jedoch di e Biographie verspricht, ko nnen die "Le benseri nneru ngen ;< nich! halt en. Die 
Memoiren sind zumeis! kaum mehr als tagebuchmaBige Aufzeichnunge n, die oft zu sehr ins Detail 
gehen und eben nicht vo n allge meinem Interesse sind , so daB man der sy mpath isch-bescheidcnen 
Selbstei nschiitzung von Meiboms insoweit zustimmen muB. Au ch wer sich die eine oder ande re 
Anekdole am Rande erholTt, wird enll iiuscht : Zu selt en und zu knapp si nd Beschre ibungen des
se n, was heute riickblicke nd imeressiert, wie etwa die Begegnung mit Savigny od er mit Kaise r Wil · 
helm I. ; es fi nde n sich zu viele Detai ls und Namen, die auch der um fang re iche Anmerkungsappa
rat Vo rtmanns nicht ganz zu bewiiitige n in der Lage ist. 

Was bleibt, ist ei n Lebe nsbericht ei nes Me nschenje ner hochinte ressante n Zeit , der nur als sol
cher, nicht aber als historische Darslellung lesenswerl se in kann . 

ThorSlen Burmeisler 

Wiegand . Thomas : Ferd ina nd TeUgmann . GewerbsmiiBiges Po rtrait ie ren in Malerei und Foto
grafie urn 1850. Kassel: Jenio r und Press le r 1994, 315 S. 

Der vorliegende Band entspricht weitgehend Wiegands Dissertatio n, ist mit Anhang (Katalog, 
Tabellen, Perso nenregister u. a.) und Anmerkungsapparat von ca. 140 Sei len ausgestaHet und dabei 
so wirkungsvoll und ansp reche nd aufgemacht - die Qualilat der tc ils farb igen Abbildu nge n 
besticht besonde rs -, daB er unbedingt zum Lesen c inl iidl. 

Am Beisp iel des bisher weitgehend unbekannten taubstu mmen .,Kunstmal ers" und Fo tografe n 
Ferd inand Tellgma nn (1811-99), ausgebildet an der Kasseler Kunslakademie und talig in Miih l
hause n/ Thii ri ngen , zeigl Wiegand auf, wie si ch um di e M itte des 19. Jahrhu nderls auf gewerbl ichcr 
Basis arbeitende Po rt raitmaler teil s schon friih auf das neue Medium FO lografie umstellt en. Tellg
mann wird prasentiert als typi sc he r Bildni sliefe rant se ine r Zeil : Akadem ieausbildung, Tiitigke it in 
der Provinz, Geschiiftserwe ilerung du rch druckgraphisch reprodu zierte Stadteansichten und 
durch Fotografie. 

Um den Umbruch in diese r Kunstl erge ne rat io n ansc haul ich zu machen , gibt das Buch auch 
detaill ierte Informati onen uber das ku Itu rh islorisc he, sozia1e und wirlschaft liche Umfeld . I m FalJe 
Tellgmanns s teUt schl ieB lich eine ganzc .. Folografe ndynastie'" d ie ku lturellen Bezie hunge n zwi
schen Osth esse n und Thiiringen unter Beweis. 

Wiegand setzt bei Biograph ie und Firmengeschichte an , stellt das Werk vor, erweit ert dann den 
Bl ic kwinkel aufKunstverhiiltnisse und Kii nstle rausb ildung in Kassel um 1835, tragt untersc hi edli
che Informationen uber die Einflihrung de r Fotograti e (I839-60) zusa mmen und keh rt schli eBlich 
zu der Ausgangsfrage "Malen oder Fotografie ren 1" zurii ck. 

"Portraitisten waren Kunslarbeiter gegen de n privilegie rten Kunstade l der Histori en- und 
Sch lach tenmaler'" (5 . 151). Gefragt war A h nli chk eit , aber in s "stalU enhaft Edlere" (5. 154) hochstili 
sierl. Der Anspruch gesch6nter Realitii t wjrd selbstverstiindlich auf die ko mmerziell e Fotografie 
uberl ragen. Kii nSll erische Impulse ginge n eher von Am ateuren aus. Bei Tellgmann scheinen d ie 
Anteile der o ko no mischen, ze ittyp ischen und kiinstlerischen Motive, di e zu m Wechsel zu r Foto
gratie flihrten, schwer fes ll egbar. Aus der Masse der KiinstJer, die den Wechsel vollzoge n, ragl er 
durch seine friihze itige Hinwendung heraus, die Wiegand eine "konsequente, mut ige und weit
sichtige Entscheidung"- (5. 184) nennt, sicherte sie doch langfristi g d ie Geschaft sgrundlage . 

In Kassel und Mii hlhausen war 1994 je eine Tell gman n-Ausste ll ung mit un terschiedliche n 
Sch werpu nkten zu sehen, in deren Zusam menhang Wi egands Pub likatio n ergan ze nd erschicn. 
Auch unabh iingig davon bi etet sie reichli ch regio nalh isto rische Einbl icke. 

Veronika Gerhard 

A m 1 u n g , Ulrich (Hrsg.) : ,.Leben ist im mer ei n Anfang!'" Erwin Pi scato r 1893- 1966. Der Regis
sc ur des po lit ischen Thea ters. Marb urg : Jo nas Verl ag 1993. 

Erwin Piscator zah lt heute neben Brecht und Max Rei nhardt zu den bedeutendsten Theale r
regisseuren in Deutschland im 20. Jah rhund ert . Dariiber hinaus hat sei n Lebe nswerk das moderne 
Theater weltweit beeinfluBI. In Peter Szondis " Theorie des modernen Dramas" etwa ist er der ein
zige Nichl-Dram atiker, dem ein e ige nes Kapitel gewidmet isl. 

So erschei nt cs nur kon seq uent, daB zu Piscators lOO. Geburtstag in Marburg - Stadt se iner 
Schulzeit und spii ter se iner Inszen ieru nge n - nicht nur ei ne Ausstell ung stat tfand, sonde rn auch 
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dieses Buch entstand , in dem Autorinnen und Autoren aus Theaterwissenschafi und -praxis sich 
erneut mit Pi scators Konzept eines polilischen Thealers auseinandersetzen. Die Akademie der 
Ki..in ste in Berli n stellte bisher unve raffentlichle Materialien zur VerfLigung. 

Die Palette der Beitrage umfaBt "Stationen seines Lebens - Stichworte zu Werk und Wirkung" 
(so der Titel des Aufsatzes von J. Grell). Seine Entwicklung wird nac hgezeichnet vom "Enfant ter
rible" des Be rlin er Theaters der 20er Jahre tiber die Stationen von sowjetischem und amerikani
schem Exil bis zur Rtickke hr ins Nachkriegsdeutschland, das ihn nur mit Ablehnung bedachte und 
ihm erst in seinen letzten vier Lebensjahren als Intendanlen der Freien VolksbUhnen Berli n ange
messeDen Wirkungsrau m zugestand . 

Dankenswert ist, daB der Revolutionar Piscator nicht zum Helden des Theaters stilisiert wird, 
so ndem die Brtiche und Widersprtiche, Spannungen und Enuauschungen (" Wenn ich ge nug Geld 
hau e, wtirde ich beisei te gehen, zu den Rehen nach Dillenburg", S. 142) in seiner Karrie re sich 
ebe nso leitmOlivisch dUTCh die Darlegungen ziehen wie sein - im Buchtitel thematisierter - Wille 
zu immer neuem Anfang. 

Starend wirken wiederholende Oberschneidu ngen zwischen den Beilriigen. Besonders positiv 
hervorzuh eben sind Kl aus Volkers aufschluBrei che Gegeni..iberstellung mit Brecht ("Beider Stand
punkte blieben weite rhin unvereinbar", S. 56), die detailreiche Beschaftigun g des Herausgebe rs 
mit Piscators vier Gastinszenierunge n in Marburg (1952-60), der von Dagma r WO nsche herausge
gebene und kommenti erte Briefwechsel mit Barlog, dem Intendanten der Berliner SchauspielbOh
nen, sowie der Abdruck von Hochhuths Grabrede auf Piscator. 

Zahlreiche Folos - vor allem von [nszenierungen wie auch der Piscalor-B i..ihne n in Entwurf, 
Modell und Szenenfoto - veranschaulichen das Beschriebe ne. 

Veronika Gerhard 

S ch mel i n g, Anke : Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont. Der politische Weg eines hohen 
SS-Ftihrers. Kassel 1993, 154 S. (Nali onalsozialismus in Nordhessen. Schriften zur regionalen Zeit
geschichle, Hefi 16). 

Eine wissenschaftliche Arbeit, die auch etwas von einem EnthOllungsroman hat - das ist Anke 
Schmelings politische Biograph ie des Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrm ont. Dem Arolser 
"FOrslenhaus" iSI es tiber Jahrzehnte ni cht gelungen, sich mit seiner eigenen Geschichte kritisch 
ause inanderzuselzen, und noch heute wird aus Grtinden, Ober die man nur spekulieren kann, Wis
senschaftlern der Einblick in den persanlichen NachlaB des Josias verwe igert : Dies sind Ergeb nis
se des Projekts, das im Rahmen der Kasseler Gesamthochschulreihe .. Nationalsozialismus in 
Nordhessen" entstanden ist. 

EiD weite res Ergebnis : Josias selbsl entwickelte nach Kriegsende kein Schuldbewulltse in fLir 
das, was er wahrend der NS-Zeit dachte und tat. Er, als Adeliger und Mililar ein AngehOriger der 
alten EliteD, ging als Mann der e rsten Stunde in der neuen "Elite" SS auf. Schmeling beschreibt sei
nen Werdegang vom Freikorpssoldaten, der 1918 gegen Arbeiterbewegung und Republik kampfte, 
bis zum StabsfLihrer, persanli chen Adjutanten und regionaien Stellvertreter Himmlers, desse n 
Duzfreund er wurde. "Ich bin selbstiindig mit vollem Herze D und aus voller Oberzeugung der Par
tei und vor allem der SS beigetreten ..... Dieses Beke nntnis des ErbpriDzen vor dem Spruchkam
mergericht nach Kri egse nde liiBI keinen Zweife1 Ober Josias' politische Einstellung zu, wie auch 
Schmeling vermerkt. Die in dcr Untersuchung ebenfalls zutagetretende "Haltungsethik" des 
Josias zu Waldeck und Pyrmont, die soldatisches und ade liges Elitebewulltse in zur Mit-Vorausset· 
zung se ine r NS·Treue machle, kann dabei nicht uber seine bewuBte und politisch Oberzeugte Ein
gliederung in den NS-Machtapparat hinwegtauschen. 

Unter Verantwortung des Haheren SS· und PolizeifLihrers Erbprinz zu Waldeck wurden ausliin
dische Zivilarbeiter wege n Liebesbeziehungen zu deutschen Frauen hingeri chtet, wurden kurz vor 
Kriegse nde unziihlige Gefangene des Konzentrationslagers Buchenwald auf Todesmiirsche 
geschickt - auch dies sind Ergebnisse der Schme1ingschen Untersuchung. 

Unter diese n Voraussetzungen, so stellt di e Autorin zu Recht fest , miisse es vo r all em rur di e 
unmittelbaren Opfer "erschtitternd wirken". daB der Erbprinz fUr se ine Taten nach Kriegsende 
kaum strafrechtlich belangt worden seL Bereils 1950 wurde er aus der von den Amerikanern ver· 
hanglen Haft entlassen. Zwar, so Schmeling, habe die Staatsanwaltschaft Kassel mehrere Ermitt
lungsverfahren wegen Mordes, TotschJags und Beihilfe zum Mord gegen ihn eingeleitet, doch 
diese seien - meist durch" VerjahruDg" oder "nichl Dachweisbare Schuld" begrtindet - bald einge
slellt worden, "so daB Waldeck ab 1963 als unbehelligter Privatmann in der BundesrepubJik [eben 
konnle". 
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Anke Schmelings Untersuchung le istet einen iiberaus wichtigen Be itrag zu r Regionalgeschichte 
- arbeitet sie doc h ein Kapi tel Waldeckischer Vergangen he it auf, das bis heute weitgehend ver
drangt wird. G leichzeitig gibt Schmeling Einblicke in Struktur und Funktion regionaier SS-Appa
rate und erweitert damit das Wissen iiber sie. Und nicht zul etzt flihrt ihre Untersuchung einmal 
me hr weg von der Fixierung aufNS-Leitfiguren wie Hitler und Himmler - von ei ner Fixierung, die 
den Weg zur umfassenden Auseinandersetzung mil der politischen Vergangenheit oft verstellt hat. 

BriuQ Burth 

Ubergreifende Themen 

JUdische Geschichte 

Sc hi m p f , Dorothee: Emanzipation und Bildungswesen der luden im Kurflirstentum Hessen 
1807- 1866. JUdi sche Identitat zwischen Selbstbehauptung und Assimilationsdru ck. Wi esbaden : 
Kommission flir die Geschichte der Juden in Hessen 1994, VII und 219 5., 39,- DM (Schriften der 
Kommission flir die Geschichte der Juden in Hessen, 13). 

Dasjiidische Schulwesen, das im 19. l ahrhundert in zahlreichen deutschen Staaten entstand, ist 
bisher wenig erforscht. Dasgilt auch - wie ein Blick in di e "Bibliographie zur Geschi chte der luden 
in Hessen" ze igt - fli r das Kurfli rstentum Hessen, wo bisher vor allem einzelne Schulen in kleine
ren Arbeiten monographisch dargestellt wu rden. 

Es ist daher sehr zu begrUBe n, daB die Verfasserin die vorliegenden Studien, die 1992 in GieBen 
als Dissertation angenomme n wurden, demjUdischen Bildungswese n im ganzen Kurstaat widmet . 
.,Im Mitte lpunkt der Untersuchung stehen folgende Fragen : Welche Interessen verband der Staat 
mit der Neuorganisation desjUdischen Schul- und Erziehungswesens 1 Welche Argumente trugen 
jiidische Befli rworter und Gegner der Reformierung zur Begriindung ihre r Standpunkte vo r1 Wel
chen EinfluB konnten sie auf die staatli che Politik gewinnen, und welche Ro ll e spieite dieser Kon
flikt im Spannungsverhaltnis von Assimilation und Identita! 1" (S. 5) Zu r Beantwortung wertet die 
Verfasse rin neben ged ruckter Literalur Archivalien, vor all em aus dem Staatsarchiv Marburg, aus. 

Die Untersuchu ng enthalt eine relativ lange Einleitung. Nach Ausfli hrungen zum Problem und 
zu r Fragestellung und nach e ine r ForschungsUbersicht fo lgt ein Oberblick Uber di e Entwicklung 
der jUdischen Minderheit in Hessen : Die Judeneman zipation im Konigreich Westphalen, ihre 
Aufhebung durch den restauri erten Kurstaat, die demographi sche Entwicklung der jiidischen 
Bevolkerun g, die Veranderungen ihrer Berufs- und Sozialstruktur sowie die Organisation des 
Gemeindewesens und antijiidische Reaktionen werden dargestellt . 

Auch im Kapitel .,Assimilat ion durch Erziehung oder Bewahrung der Identitat" greift die Ver
fasserin weit zuriick. Sie referiert traditionelle jiidische Erziehungs- und Schulkonzepte, wie aber 
,.dasjiidische Schulwesen speziell in Hessen-Kassel vor der Emanzipation aussah, war den vorlie
genden Quellen nicht zu entnehmen" (5. 62 , Anm. 39). Nach der Darstellung des Erziehungsge
dankens in der Spataufklarung (Mendelssohn, Dohm, erste Schulgriindungen) wird erst in Kapitel 
3.3 . .,Der Erziehungsgedan ke in der westphalischen und kurhessischen Judenpolitik" erortert 
(S. 82-98). Als ZentralbehOrde des Konigreichs Westfalen wurde 1808 das israelitische Konsisto
rium mit Aufsichtsfunktionen iibe r Religion und Schule gegriindet. Seine Mitglieder strebten eine 
Verei nh eitlichung des jiidischen Schulwesens, die fl achendeckende Einrichtung von Schulen, eine 
qualifizierte Ausbildung des Le hrpersonals und nicht zu letzt den Kampf gegen die Riickstandig
keil der luden an. Die hochgesteckten Ziele konnten in de n wenigen Jahre n bis zum Ende des 
Koni greichs Westphalen nicht e rreicht werden. Nachdem im Kurstaat 1816 flir allejiidische n Kin
der der Besuch christlicher Schulen vorgesehen war, ermoglichte eine Verordnung des Jahres 1823 
denjiidi schen Gemeinden die Ei nrichtung eigener Elementarschulen. Wahrend dasjiidische Vor
sleheramt in Niederhessen diese Moglichkeit begriiBte, favorisierten die Vorsteheramter der Pro
vinze n Oberhessen, Fulda und Hanau zu nachst die gemeinsame Erziehung von jiidischen und 
christlichen Kindero, schwenkten dann aber in unterschiedlicher Weise auf die niederhessische 
Unie urn . Dasj udische Schulwesen blieb unter der Kontrolle des kurhessischen Staates, der seine 
Aufsicht durch christliche Ge istliche durchftihren lieB und Schulpflicht, Schulgeld, Lehrplane, 
Lehrmittel und Unte rrichtszeit sowie Ferien iiberwachte . 

Ein eigenes Kapitel ist der Ausbildung der jiidischen Le hrer und ihrer Stellung in der Gese ll
schaft gewidmet. Au ch am Beispiel der Lehrer kann die Verfasserin herausstellen, daB sich die 
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Reformer auf eine Gratwanderung begeben hatten : "Einerseits gait es, die jiidische I dentitat gegen 
alI en Anpassungsd ruck von aullen zu starken und vo r ei ner mogli chen Aunosung zu bewah re n, 
andererseits ve rlangten die umfassenden gesellschafilichen Transformationsprozesse eine OfT
nung zur chri stl ich-biirge rlichen Umgebu ng" (5. 179). 

So verdienSlvoll die Un tersuchung ist - es bleiben ei nige Wiinsche ofTen. Die gesamle Entwick
lung wird sehr stark " von oben", aus der Perspektive des Staates, besser : der Vo rsteheramter, dar
geste ll t. Wenn es aber darum geht, "Jiidische Idenl itat zw ischen Selbstbehauplung und Assim il ati
onsdruck" zu erfassen - der Unlert itel der Arbei l war in der Dissertat ion vorangesle llt -, wiire ei ne 
starkere Bcachlung des Schulal1tags der e in ze lnen Schulen wunschenswe rt gewese n, wie er sich 
etwa in den Akten der Besta nde 180 (Landratsamter) des Staatsa rchivs Marburg widerspiegeit . Die 
Verfasserin listel zwar die Name n der Orte auf. in denen jiidische Schu len errichte t wurde n, ver
zich tel aber auf Angaben zur Schiile rzahl. Die Kasseler Konsistorialschule war nicht die e inzige 
Schule der westphalischen Zeit (S. 106), auch in Hofgeismar bestand damals ei ne Schule. Konkrete 
Zahlen iiber das Schulgeld li ege n ni cht nur rur die judischen Religionsschulen der Provinzial
hauptstiidte vor, wie die Verfasserin ausmhrt (5. 147). Die meisten jiidischen Lehrer hatten ihre 
Ausb ild ung am Kasseler Seminar erhalten - daneben waren abe r auch Rabbin er im Nebenamt al s 
Lehrer tatig. Au ch das Verhiiltni s der ch ristli chen Geistlichen zu r jiidischen Schule war nicht iiber
all so problematisch wie in den von der Verfasse rin angefU hrten Beispielen (S. 147): In Hofge ismal 
unle rrichtele der Kreisrabbi ner und Lehrer Haas auch an der Privatschu!e des Sladlschu lrektors, 
der als chrisll icher Theologe ausgebi ldet war. Es ist sicher zu trefTend, daB die Assimilationsbere it
schaft der Kasse ler Judenschaft hoher als die der landl ichen Bevolkerung war (S. 183). aber nichl 
nur in Kassel be miihten sich jiid ische Eltern, ih re Sohne zu christliche n Schulen zu schicken, urn 
einen Dbergang aufGymn asien zu erl eichtern. Auch in Hofgeismar liegen entsp rechend begriin
dete BiUen urn Dispens vom Besuch der jiidischen Schule bereits se il1845 vor. Leider verzichtet 
die Verfasserin darauf, die Schii lerlisten der ch ristl ichen Gymnasien auszuwerten. 

Die Arbeit bricht mit dem Jaht 1866 ab. Es bleibt zu wiinschen, daB si ch auch rur die Untersu
chung desjiidischen Schulwesens der Folgezeit bis zu se inem Ende untet det NS- Herrschaft e in(e) 
Beatbeiter(in) finde!. 

Eberhard AIry 

Ben -C h a n an, Yaacov : Juden und Deutsche. Der lange Weg nach Auschwilz. Kassel: Verlag 
Jenior & Pressler 1993, 432 S., 36,- DM (ISBN 3-928872-263). 

Ober Juden in Deu tsch land gibt es zahlreiche Veroffentl ichu ngen, manche sind in zw ischen 
Standardwerke. Yaacov Ben-Chanan, Arzt und Dozent an der Universitat Kassel, wollle diesen 
Werken mit seine r jiingsten VerofTenllichung "J uden und Deu lsche" nicht ein weileres iiber Juden 
in diesem Land hin zufLige n. sond ern e r nahm sich vor, iiber das Verhaltnis vo n Ju den und Deut
schen, iiber das Zusammen!eben, das Mil- und viel zu oft Gegeneinander zu berich len. Dabei sind 
fUr ihn vor all em die politischen, wirtschaftl ichen und kulturellen Rahmenbedingungen ausschl ag
gebe nd, die dieses Miteinander gep ragt haben. 

Und so beginnt seine Darstellung mil einer Aufarbe itung des ch ristlichen Judenbi ldes, das sich 
in der Kirche des I. l ahrtause nds enl wickelte . War es doch dieses kirch liche Bild der Juden , das im 
Zuge der Christia nisie rung als herrschende Ideologie den im heutige n Deutschl and lebenden 
Stammen und VOIkern ve rmittelt wurde. 

Dieses Bild wurde pragend. ob woh! - oder weil - die Zahl der Juden in dieser Region ver
schwi nde nd gering war. Die e rsten Juden waren als Handler erwahnt, obwohl natii rlich nicht alle 
Juden als Kauneu te arbeiteten. Sie zogen im Gefolge de r Ostkolonisalion in die Stadle nordlich 
der ehemal s romischen Gebiete. 

Das damals "relativ unbelaslete" Verhiiltnis ii nderte sich in der Zeil der Kreuzzuge und des 
hohen und spaten Miuelalters, a ls Juden in Deu lschland vor dem Hintc rgrund des gewachsenen 
Einflusses der Kirche gegeniiber der staatlichen Obrigkeit als "Siindenbocke" he rhalten muOten . 
Und so schildert Ben-Chanan in diesen Kapileln sehr anschaulich und unter Bezug aufviele hislo
rische Beispie le di e Ausgrenzungen, Verfolgungen und Pogrome bis in die Zeil der Aufklarung. 

Die sich entwickelnde Neuzeit hatte jedoch nichl allein Auswirkungen aur das Verhaltnis von 
Jud en und Deutschen, sonde rn auch aufdie Slrukluren der jiidischen Bevolkerun g selbe r. Diese 
bega nn , si ch in drei Gruppen zu teil en : einmal die sehr kleine Gruppe der Hofjuden, dann die ste
tig wachse nde Sch icht der mittelstandischen Schicht der Stadtkaufleute und schl ieBlich die grol3e 
Masse der Land- und Betteljuden in alien Schattierungen einer Untersch ichlbevolkerung. Dieser 
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soziale ProzeB fUhrte - '1erbunden mit der ideologischen Entwicklung der Aufld arung, mit Veran
derungen in der religiose n Tradit ion und der juristisehe n "Gleichstellung"', der Judenemanzipa
tion - zujenem so schwer zu verste henden Bedilrfnis vieler Juden im damaligen Deutschland, sich 
als Deutsche zu definieren. Unte r dem Titel "Deutsc hl and, un sre Mutter hie r" widme t Ben-Cha
nan diese m Komplex ein gan zes Kapitel. 

Eine solche tatsiichliche Ass,imilation bzw. Gleichste llung wurd e 'Ion den Deutschen, ri chliger : 
'Ion dem ideologisch herrschend en Teil der Deutschen, ni cht zugelassen. Die scheinbar obsolete 
Judenfeindschaft entwi ckelt e sich sei l der 1848er Revolut ion als Antisemitismus erneut zu einer 
ideologischen Waffe der Reak tion. verbunden mit dem sich steigernden Nat ionalismu s. Dabei 
bekam der Antisemitismus nieht mehr allein seine religiose, sondern '1or all em seine rassisti sche 
Begrilndu ng. Die Anti se mit en-Partei in de r Kaiserzeit oder die Argumentation der reaktioniir
konservativen Kriifte in der Weimarer Zeit verd eutli chen, daB hier die "Ietzten Barrieren" zu m 
Einstu rz gebracht wurden. bevor der e ndgilltige Schritt naeh Auschwitz getan wurd e. 

Diese letzte Konsequ enz des Verhaltnisses 'Ion Juden und Deutschen - die Judenve rfol gung 
und die Verni chtu ng des euro paischen Judentums im deutsc he n Faschi sm us - besc hreibt Be n
Chanan nicht mehr. Dieser psychischen Belastung habe er sich nicht mehr aussetzen woll en, 

• erkl iirt er das Fehlen dieses Kapitels. Und so ende! das Buch mit dem Jahr 1932. Doc h die folgen-
de n Ere ignisse sind un ausgesprochen prasent, wie aus der Einleitung und dem Untertitel dieses 
Werkes: "Der lange Weg nach Auschwitz" ersichtlieh ist. Fur den Aut or steUt sich als Kontinu itat 
der Entwieklung dar, "da8 sich in der Geschichte sehon fril h Ursaehen bundelten, die Judenfei nd
schaft erzeugten"', di e sieh nieh! au tlosten, sondern vielmehr zum "Bestandteil des kollektiven 
abendliindischen Denkens und ... Fuhlens" wurde n. 

Diese Kontinuitiiten aufzuze igen, selbst wenn man weit in der Geschichte zu ruckge hen mu B, ist 
Anliegen dieses Buches. 

Das Buch entstand aus Vorlesunge n und Vortragen, die Vaacov Ben-Chanan in der vhs und an 
der GhK zum Thema ge halt en hat. Dieses wird im Sti1 des Textes deutlich, was si ch als du rc haus 
pos itiv fUr di e Lesbarkeit und Verste hbarkeit der Zusamm enhange niederseh liigt. De r Autor i1lu
stri ert seine Thesen mit viele n histo ri schen Beispi elen , was der Anschaulichke it des Text es zum 
Erfolg verh ilft . Besonders hervo rzuheben ist, daB er nieht aufder Ebene der Reli gionskritik bzw. 
der Ideo logie stehenbleibt , so ndern im mer wieder aufdie sozia len und politischen Rahm enbedin
gungen eingeht. Wo der Band , trotz se iner meh r als 400 Seite n, nicht auf alles Bezug ni mm t. Hidt 
ein 16sei tiges Literaturve rzeiehnis zur eigenen Weiterarbeit ein. 

Von vie len Buchern be haup tet man, sie seien wiehtige Werke . Bei diesem Buch bin ich mir 
jedoch sic her, daB es zu ku nftig, we nn es urn das Verh altn is 'Ion Jud en und Deut sc he n geht, ein 
haufig zitie rtes We rk werden wird . Das Buc h und de r Autor hatten es ve rdient. 

Vlrich Schneider 

B u r m ei s t e r , Karl Heinz: Spu ren judische r Geschi cht e und Kult ur in der G rafsc haft Monlfor!. 
Die Region Tettn ang, Langenargen, Wasserburg. Hrsg. v. Edu ard Hindelang. Sigmaringen: Jan 
Thorbecke Verlag 1994. 192 S., 103 Abb. , davo n 24 in Farbe, Ln ., 48,- OM (Veroffentlichungen des 
Museu ms Lange narge n) (ISBN 3-7995-3162-9) . 

" In de r ube r 750jahrige n Geschichte der Grafschaft Montfo rt und deren polit isc he r Nachfolge
institut ionen (Oberamt, Kreis und Landkreis Tettnang) habe n die Juden zu keiner Zei t eine her
ausrage nde Rolle gespielt. Die Zahl der Jud en war stets so ge rin g. daB es hie r nie zu eine r Ge mei n
deb ildung kommen konnt e'" (Einleitung S. 9). Prof. Dr. Dr. K. H. Burmeister - Direkto r des Vorarl
berger Land esarchivs in Brege nz und Doze nt an der Universilat Zuri ch - nimm! die 'Ion di eser 
grundsii tzlichen Feststellung nahege legte Frage auf und bejaht den Sinn e iner Auseinande rset
zung mit dem Thema. Immer wieder seien Jud en dort heimisch geworden, hallen das Ihre "zu r 
wi rtschaftl ichen Ent wicklu ng ge leistet" und dem Bezugsbereich "wenigstens ande ut ungsweise" 
ihren ku lturellen Stempel aufged rilckt. DaB hier "Sprache und Schrift", "Religion", ., Lebenswei
se", "Brauchtu m" als Beisp iele genannt we rden, laBt all erd ings angesichts der nu r se hr schmalen 
de mograp hischen Basis bei m Leser Zweife l autKei men; de r Autor moge das verze ihen. Nahelie
gende rweise bezieh t di ese r aber die "heimische wissenschaft liche und kunstleri sche Auseina nder
setzung mit dem Judent um" (S. 10) in se ine Betrachtun ge n mit ein (s. z. B. uber den Reform ator 
Urbanus Rhegius, S. 34- 37) und erwei tert auf diese Weise se ine Quellenbas is, wi e er auch Pa rall e
len in Vc roffentli chungen zu Nachbarregi onen erkennt und fUr seinen Bezugsbereich nut zbar 
maeht. Dieses Vorgehen ist legit im; das Ziel der "Spure nsicherung" fli r spatere Generationen ist 
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unbedingt ehrenvoll in einer Zeit, die der Versuchung einer totalen Verdriingu ng nur muhsam 
widersteht. 

Die Absicht, dem Unterrichtenden lokales Bezugsmateri al an die Hand zu geben, bestimmt das 
Erscheinungsbild des Bandes (exzellente, z. T. sehr aufschluBreiche llIustrati onen, oft farbig; 
manche aus Nachbarbereichen entiehnt, einige allerdings mit nur sehr indirektem Themabezug). 

Es ist eine sehr detailli erte Schrift entstanden, die - historisch·chronologisch aufgebaut - in 
sechs GroBkapiteln (m it zahlreichen DitTerenzierungen) die Zeit vom Mittelalter bis zum Holo· 
caust erfaBt und ihre Feststellungen durch umfangreiche Quellenangaben, ein Literaturverzeich· 
nis, eine Zeiuafel und ein aufschlieBendes Register absichen bzw. ilberpriifbar macht. Ein siebtes 
Kapitel zur ,. L.ebenswelt der Juden im Montforter Land'" e rganzt die geschichtliche Obersicht. 

AIs (Langenargener) Museumspublikation mil integrierter Objektinterpretation ausgestattet, 
ist der Band zusatzlich herausragend und nachahmenswert . Dies jedenfalls meint - obwohl mit 
dem Autor ,.ni cht verwandt und nicht verschwagert'"- . 

He/mur Burmeister 

Wirtscbafts- nod Sozialgescbicbte 

S t e u e r , Heiko, Zi m m er m a n n , Ulrich (Hrsg.) : Montanarchiiologie in Europa. Berichte zum 
Internationalen Koll oQuium "Frilhe Erzgewinnung und Verhuuung in Eu ropa'" in Fre iburg im 
Breisgau 1990. Sigmaringen : Thorbecke 1993. 562 S., 305 Abb ., Leinen , 268,- OM (Archiiologie 
und Geschichte, 4). 

Oer fruhe Bergbau in Miueleuropa liegt immer noch weitgehend im Ounkel. Erst in den letzten 
l ah ren wurden verstarkt Versuche untemommen, dieses spannende Forschungsthema weiterzu· 
fUhren. Oabei ist de r im vorliegenden Band verfolgte Ansatz einer internalionalen und interdiszi· 
plinaren Arbeit als wegweisend zu betrachten . Es ist wohl nichl ilbemieben, wenn man behauptet, 
daB der Reichtum an Metallerzen im europaischen Raum die materielle Basis fU r die spiitere 
Expansion Europas nach Obersee bildete. Den Anrangen der Nutzung dieser vielfaltigen Vorkom· 
men nachzuspuren, ist das Ziel der ve rschiedenen, hier vorgestellten Forschungsprojekle. 

Oer geographische Rahmen spannt sich von GroBbritannien bis Polen, von Portugal bis Schwe· 
den. Zeitlich re icht die Spanne von der friihen Bronzezeit bis in das Spatmittelalter und die friihe 
Neuzeit. Es werden Lagerstiitten aller in dieser Zeit bekannten Metallerze in den 41 Aufsatzen vor· 
gestellt. 

Filr die hessische Landeskunde sind vor allem die Aufsiitze von Albrecht l ockenbOvel und Chri· 
stoph Willms uber die archaologische Gelandeprospektion im Bereich des Eisenerzbergbaus im 
Lahn-Oill· Gebiel und di e vege tationsgeschichtliche Unle rsuchung der Waldnu tzung im Sieger
land uod im Lahn-Oill-Raum von Richard Polt und Martin Speier hervorzuhebe n. Nicht direkt 
Hesseo betretTend, aufgru nd verschiedener historischer Verknilpfungen abe r auch hier von Inter
esse, ist die Bunt- und Edelmetallverarbeitung in Hoxter und Corvey, die in einem Aufsatz von 
Sabine KJein, Hans Urban, Hans·Georg Stephan, Andreas Konig und Haldis l ohanne Bollingberg 
vorgestellt wird. Das Kloster Corvey an der Weser hatte bis ins 13. l ahrhundert Besitzungen im ost
lichen Sauerland, der Egge und in Waldeck . Von dem spiiter waldeckischen und hessischen Grund
besi tz ist va r allem Ka rbach und Gaddelsheim hervorzuheben. 

Insgesamt wird das gesamte Spektrum der moglichen Untersuchungsmethoden , die auf den fru
hen Dergbau angewendet werden, abgedeckt. Von kl assischen archaologi sc hen Ansiitzen mit Feld
begehung und Grabung ilber aufwendige naturwissenschaftliche Metallanalysen (Archaometall· 
urgie), geophysikalische Untersuchuogen bi s hin zu einem sehr grundlichen Oberblick zu den 
schrifllichen Quellen zu m friihmittelalterlichen Bergbau reichen die Oarstellungen. Dei nahezu 
ali en Aufsiitzen finden sich umfangreiche Lite raturangaben, die eine Vertiefung einzelner The· 
menbereiche erleichtern . Hierdurch wird dann auch der jilngsle Sland der Forschung erschlossen. 

Was hier vorgelegt wurde, ist wie der grelle Schein einer Grubenlampe in de r tiefen Finstemis 
eines Dergwerks. Die neuen Erkenntnisse werfen dabei fast immer mehr Fragen auf, als sie Ant· 
warten geben kOnnen. 

Mit dem Ausgang des 20. lahrhunderts scheint zumindest im deutschsprachigen Raum auch das 
Zeitalter des Bergbaus endgultig zu Ende zu gehen. Trotzdem : Viereinhalb l ahrhunde rte, nach
dem der Chemnitzer Stadtarzt Georg Agricola sein Hauptwerk iiber den Bergbau geschrieben hat; 
uber 1000 l ahre, nachdem die legendare Lagerstatte des Goslaer Rammelsbe rges erstmals 
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erschlossen wurde; fast 6000 Jahre, nachdem irgendwo in Mitteleuropa das erste einheimische 
Kupfer erschmolzen wurde, geht von den Werken des .. Alten Mannes" eine merkwiirdige romanti
sche Stimmung aus. Die Schatze der Unterwelt faszinieren auch die Forschung. Dort ist die Reali
tat aber wesentlich niichterner; Platz fUr romantische Verklarung bleibt nicht. Den allerersten 
Grundlagen der spate ren Indust riegesellschaft, die auf der hemmungslosen Nutzung von Boden
schatzen beruht, nachzuspiiren, ist wissenschaftliche Kleinarbeit. Dieses wird einern in diesem 
europaischen Forschungsiiberblick deutlich und kompetent vor Augen gefUhrt. 

Es verdient an dieser Stelle noc h hervorgehoben zu werden, daB dervorliegende Band aufsaure
freiem Papie r gedruckt wurde. Dies ist leider noch keineswegs selbstverstandlich, bei dem erhebli
chen Preis des Bandes, der vermutlich hauptsachlich in wissenschaftlichen Bibliotheke n Eingang 
finden wird, aber mehr als angemessen. 

Micha Riihring 

K I u ge, Bernd (Hrsg.) : Fernhandel und Geldwirtschaft . Beitrage zum deutschen Miinzwesen in 
sachsischer und salischer Zeit, Ergebnisse des Dannenberg-Kolloquiums 1990. Hrsg. v. Romisch
Germanischen Ze ntralmuseum, in Verb. m. den Staatlichen Musee n zu Berlin. Sigmaringen : Jan 
Thorbecke Verlag 1993. XII + 325 S. mit 95 Abb . 21 x30 cm, Ln., 128,- OM (ISBN 3-7995-4144-6). 

Die deutschen Miinzen in sachsischer und salischer Zeit irn 10. und 11. lahrhundert wurden in 
groBer Menge als Zahlungsmittel irn Handel mit anderen europiiischen Liindern gebrauchl. Es 
handelte sich nicht urn Geld im eigentiichen Sinne, sondern urn gemiinztes Edelmetall, das wegen 
seiner Echtheitsgarantie sehrbeliebt war. Insbeso ndere gelangten sie durch den Fernhandel in den 
skandinavischen Norden und den slawischen Osten . Es handelt sich um Silbermiinzen von 0,98-
1,5 Gramm, die p/ennigoder Denar genannt wurden. Diese Pfennige unterschieden sich im Ausse
hen, obwohl sie vom Typ her oft das gleiche Motiv (Holzkirche, Kreuz, Herrscherbi1dnis) aufwei
sen. MOnzherr jener Zeit war iiberwiegend der Konig/Kaise r. Ebenso wie der Konig haben auch 
die Stammesherzoge das Miinzrecht besessen. Dieses Privileg wurde aber auch an di e Geistlich
keit und den Adel urkundlich verliehen; wobei sich die Geistiichkeit an der eintraglichen Herstel
lu ng von Miinzen in weit h6herern Mane beteiligte. 

Die Zeit der Ottonen und der Salier bildet eine mOnzgeschichtlich e igene Periode, die si ch von 
der vo rausge henden Karolingerzeit und der nachfolgenden Stauferzeit fast ohne OieBende Ober
giinge abgrenzl. Der Export der MOnzen aus dieser Epoche erfolgte hauplsiichli ch iiber die Rhein
schiene, da hier die wichtigsten deutschen Miinzstii tten wie Worms, Mainz, Speyer und Koln 
lagen. Die im skand inavischen Raum gefundenen MUnzschiitze aus dieser Zeit iibersteigen bei 
we item die Zahl der in Deutschland entd eckten MOnzfunde. Dies ist ein Bewe is fUr das groBe Aus
mall des sog. Wikingerhandels. Im Schatzfundhorizont herrschte der sog. Ouo-Adelheit-Pjennig 
mit se inen ve rschiedenen Varianten vor, der mit der intensiven Ausbeute des Ramelsbe rge r Sil
bers im Harz im obigen Bereich gepriigt wurde und einen wahren Miinzboom ausloste. 

Diese miinzgeschichtliche Epoche wurde insbesondere von Hermann Dannenberg (1824-1905) 
erforscht. In se inem vierbiindigen Haup twerk "Die deutschen MUnzen der siichsischen und franki
schen Kaiserze it" (Berlin 1867-1905) wurden die deulschen Miinzen des 10./ 11 . lahrhunderts geo
graphisch auf der Grundlage der HerzogtUmer geordnet. 

Urn das Phanornen des Fernhandels mitjenen Pfennigen im nord- und osteuropaischen Raum 
zu diskutieren und um Beziige zu den Herslellungsorten zu schaffen, trafen sich namhafte Numis
matiker zu einem sogenannten Dannenberg-Kolloquium. Dieses geschah im Vorfeld der in Speyer 
ausgerichteten Saiierausstellung. Veranstalter dieses numismatischen Kolloquiums waren das 
Rornisch-G erm an ische Zentralmuseum Mainz und das MUnzkabinen der staatli che n Musee n zu 
Berlin . Aus 25 Beitragen von Auloren aus Diinemark, Estland, Finnland, GroBbritannien, Lett
land , Luxernburg, den Niederlanden, Norwegen , Osterreich, Polen, RuBland und Deutschland 
entstand der vorliegende Band. 

Der systematische Aufbau des Bandes wird von vier Beitragen, die sich mit allgemeinen 
Beschreibungen der Miinzsituation im damaligen regnum Teutonicum befassen, bestimmt. 

Neun Beitriige eriiiutern spezielle lokale bzw. regionale Beziige der verschiedenen deulschen 
Miinzherren und Mtinzen zu den skandinavischen und oSleuropaischen Miinzfunden. 

12 Autoren aus West-, Nord- und Osteuropo. beschreiben die Miinzrunde aus ihren jeweiligen 
Uindern und werten diese aus. Alle Autoren zeichnen in interessanter Weise ein umfangreiches 
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Bi ld vo n Miinzpragung, Fernhandel und Funktion des Geldes zur Zeil der Ollonen und Salier. Sie 
versuchen, die Forschungsergebn isse zu diesem relativ uniibersichtlichen und komplexen bzw. 
wenig erforschten Thema zu strukturieren. 

Besonders hervorzuhebe n sind die Se ilrage von Kluge, Hess, Metcalr und Berghaus, da sie 
beso ndere und erlaute rnde Ke nntnisse jene r Munze poche ve rmi llel n. 

Die Untersuchungen werden durch Abbildungen van Mii nze n, Miinzfu nden, Fundbeschrei
bunge n, Statistiken, Diagrammen und Karlenmaterial e rganzt . Insbesondere sind di e Abbildun
gen von Mlinztypen hervo rzuh eben, denn sie nehmen den Beitrage n di e wi ssenschaftliche 
Abstraktheit. 

Fli r den deutschen Lese r ware d ie Lekture des vorliegenden Bandes einfache r, wenn alie 25 Be i
trage in deutscher Sprache abged ru ck t wa rden ware n. 

Ein ve rkurztes Verzeichnis der zitie rten Literatur, die Liste der Teilnehmer und ein lustiges 
"Li ed" vo n drei Strophen uber den Otlo-A delheit -Pjennig schli eBen ein injede r Hinsi chl interessan
tes Werk ab . Es erganzt und erweitert in hervorragender Weise die ebenfalls im Salier-Program m 
erschienene und vo m Herausgebe r verfaBte "Deutsche Mu nzgeschichte von der spaten Karolin
gerzeil bis zum Ende der Salier". Beide Bande zusammen sind durchaus geeignet, dem numisma
tisch interessierlen Leser die Zusam menh ange der fruhen mittelalterlichen Munz- und Ge ldge
schichte zu ve rdeutlichen. 

Dem Herausgeber und den Autoren der einzelnen Beitrage sei hierflir herzlich geda nkl. 

Egon Sprecher 

S c h U IIZ , Helga: Das ehrbare Handwerk . Zunftleben im alten Berlin zur Zeit des Absolulismus. 
Weimar : Verlag Hermann Boh laus Nachfolger 1993. 163 S., 15 Abb., Pappband, 38,- DM. 

"Zunftleben" kennt viele gegensalzlich wirkende Eigenschaften, von denen einige besonde rs 
gut in der vorliegenden Arbe it zur Geltung kommen. Einer dieser Anlagonismen iSI der kleinrau
mige, auf einen Orl bezogene Rah men der Ziinfte, dem auf der anderen Seite di e uberregionaie, in 
ganz Mitteleuropa anzutreffende und vor allem durch das., Wandern" verklammerte Organisation 
des Handwerks in Korpo rationen gegeniibersteht. Fiir den Historiker ste lit sich dadu rch oft die 
Frage, ob ein bestimmtes beobachtetes Phanomen nur o rtlichen oder aber allgeme ine n Charakter 
hat. Helga Schultz stellt eingangs die These auf, die von ihr im alten Berlin beobachteten Erschei
nungen konnlen allgemeine Sedeutung, auch uber die brandenburgisch-preuBischen La ndesgren
zen hinaus, beansp ruchen. 

"Zunftl eben im alten Berli n zu r Zeit des Absolulismus" isl ein Unte rtitel, der ei nen zunachst 
etwas irriti eren kann. Das absolut istische Berli n verbindet man wohl eh er mil dem Manurakturwe
sen und nicht mit bedeu tenden Zii nfte n. Diese wiirde man vie I eher zu m Beispiel in den oberdeut
sc hen Handelsstadten suchen. Das Bild vom Handwerk hat si ch aber seit der bekannten Que lle n
sammlung "Herbst des alten Handwerks" von Michael Sturmer deutl ich gewandelt . Au ch die klas
sische Rei henfolge der Wirtschaftsentwicklung Handwerk-Manufaktu r-Fabrik ist milllerwei le kei
neswegs mehr als iiberall gii lt iges Schema anzusehen. 

Die vorliegende Schrift gibt zu nachst eine Obe rsicht iiber die Bedingungen des Handwerks in 
einer wichtigen deutschen Residenzstad t und die besonderen Bedi ngungen, die sich zwischen 
Hor, Garnison, Manufakturen, zunftigen und privilegierten Hofhandwerke rn ausgeb ildet haben . 
Das alte Berli n ste llte an die region ale Wirtsc haft mi t Sicherheit so lche Anspriiche, wi e sie in dieser 
Form in De utschland relativ selten anzutreffen gewesen sein diirflen . Sehr ausmh rlich ge hl H. 
Schu ltz auf d ie Ve rfassu ng der Zun ft ein . Dies ist nach wie vor ein spannendes Gebiet, da es sich 
bei den Zunflen urn sehr korn pl exe Gebilde handelt, die alle Lebensbereiche ihrer Mitglieder 
urn faBten. Hier ist es besonders wichtig, aufloka le Details zu achten, was der Autorin gUI ge li ngt. 
Da die Zunft den berunichen und sozialen We rd ega ng ihrer Mitglieder bestimmte. wird de r Weg 
vorn Lehrling zum Zunftrneister ausm hrl ich dargestellt. Ein eige ner Abschnitt widmet sich den 
Gesellenbruderschaften. Dies ist wohl der Teil der Arbeit, der am ehesten von liberregionalern 
Interesse sei n durfte. Die Gesellen waren der Teil des Zunftwese ns, der die lokalen Ei nrichtungen 
im gesam ten - zu mindest deutschsprachigen - Raum durch das Wandern miteinander verknii pfte. 
Sie waren dabei stets von den jeweiligen Obrigkeilen, aber auch vo n den Meistern mil e inern gewis
sen MiBtrauen beobachtet worden . 

Eine Arbeit uber Zunftwesen ware unvollstand ig ohne Berucksicht igung der staatlichen Ein
gri ffe. Gerade hie r macht sich der umfasse nde Machtanspruch des brandenburg-preuBischen Staa
tes deutl ich bemerkbar. Mit dem zu nebmenden Ausbau de r Staatsverwaltung und der Bese itigung 
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intermediarer Recht e werden die ZUnfte zu ei nem Teil der slaatl ichen Wirtschaft sve rwaltung. Dies 
endet mit der Aun osung des alten Zunftsystems am Ende des 18. Jah rhu nderts. Die ehemal s frei 
gegrUndeten Handwerksgenossenschaften hatten ihre Existenzberechtigu ng im modernen Slaat 
verloren. Dieser Weg war, wie H. Schu lt z Uberzeugend darsle llt. nicht geradlinig vorgezeichnet, 
so ndern fand im Wechselsp ieJ von reslauraliven und reFormeri sc hen Elementen statt . 

Es si nd keine sensationelle n neuen Erke nn tnisse, die di ese Arbeit verm ittelt . Sie rundet aber 
das Bild des Zu nftwesens ab und e rgan zt es um ei nen wichtige n regiona len Aspekl. Mit der Verall· 
gemeinerung der von der Autorin getroffenen Aussagen wird man vorsichlig sein mii ssen. Es 
beslaligt sich ehef wieder einmal. daB es groBe Gemeinsamkeiten im deutsc hen Zunftwesen gib!. 
Andere rsei ls wird man slets mil vielen lokale n Besonderheiten rech nen miissen, die zusammenge
nommen ei n se hr bu ntes, abwechslungsreiches Bi Id ergeben. I nsofern sind Arbeiten wie di ese nol
wendig, vor allem, wenn sie mil hi slo rischen Beispielen in so lebe ndiger Weise angereichert wer
den, wie dies hi er geschehen iSl. Hervorzuheben ist noch das Verzeichnis der Berline r ZUnfte, mit 
dem e ndgiiltig das Vorurteil des einen oder andere n Lesers, Berlin sei aussc hlieBli ch e ine Stadl der 
Manufaktu ren gewese n, behoben sein diirfte . Sehr interessanl iSI auch die Aunistu ng der vo rge
schriebe nen MeisterstUcke der Berliner ZiinFte, wobei man diese eigent lich urn eine Unt ersu
ch u ng, welche Arbeiten tatsiichlich angefertigt worden sind, erganzen mUB le . Quellen- und Lit era
turve rzeichnis sowie die drei Regisler (unUblich, man so llt e in so einem Fall eigentlich Personen
und Ortsregisler zusa mmenziehen) sind ordenllich gestaltet. 

Man darfv ielleich l noch anfUgen, daB si ch das Buch gut liest. Wenn man die Einschrankungen 
be i seiner AlIgemeingUitigkeil beac h let, erhiilt man neben den in le ressanten regionalen Erkennt
nissen auch eine gule Ei nfUhrung in das Wese n der ZUnfte in der frU hen Neuzeil. Durch die vielen 
Beispie le aus dem Berliner Handwerksleben ist die Darstell ung sehr lebendig geworden. 

Micha R6hring 

B r U ck, Thomas : Korpo rationen der Sch iffer und Bootsleute. Unte rsuchu ng zu ihrer Entwicklung 
in Seesliid te n an der Nord- und OstseekUsle vom Ende des IS. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 
Weirnar : Verlag Herman n Bohlaus Nachf. 1994, 195 S. (Abhandl ungen zur Hande ls- und Sozialge
schichte. hrsg. im Auftrag des Hansische n Geschichtsvereins. Bd. 29). 

Die vorliegende Arbeit entstand unler dern EinnuB der ProFessoren Dr. K. Fritze. Dr. J . Schild· 
haue r - be ide Spezialisten fUr die Sozial· und Wi rtschaftsgeschi chte der wendischen Hanse
sowie der Herren Dr. Stark und Or. H. Wern icke von der Universilat Greifswald. Der Ve rfasse r 
konnle dabei di e umfangreiche n, se il ca. 1979/80 geordnete n Archivalienbestande der SI. Marien
bruderschaft - einer Schifferkompagnie - sichl en und auswerten. 

Daher ergibt sich gleichsam irn Widerspruch zu dem weilgespann ten Buchtilel e ine Konzentra
tion des Forschungsschwerpunktes in der dreigliedrig konzipierten Sludie auf die Entwicklu ng der 
Stralsunder Schiffe rkorporalionen von 1488-1630, da nn in der fruhen Schwedenzeit (1630-1690), 
urn schlieBli ch in eine n Vergleich zur Situation der Sc hi ffervereinigu ng in ande ren Seesladlen ein
zu mUnd en (S. 130-175). 

Einem Leser, der sich schnell einige Informatione n beschaffen mochte, konnten die folge nden 
These n des Autors genuge n : In der hansische n Schiffso rdnu ng werden die berunichen Merkmale 
der Schiffer und Seeleule 1482 formuliert ; di e Vereinigung der Sch iffer und Bootsleute erfUllte 
soziale, kreditwirtschaftl iche und religiose Funkl ionen. In den innerSladlische n Konn iktsitualio· 
nen an der Wende zum 17. Jahrhu ndert nahmen diese Korpo rali onen eine pol it isch wechselnde 
Haltung ein , zumal die Sch iffer hiiufiger in engeren Beziehu ngcn zu dem Patriziat standen als die 
Bootsleute. Bei der Wahl der Arntstrager in den Korporationen muB der EinnuB der okonomisch 
sliirkeren Milglieder in der Rege l hervo rgehoben werden . Die BOOlsleut e waren ursprUnglich 
Angehorige der armeren Schichten der Stadtbevolkerung, waren "Kellerbewohner", in ei nze lnen 
Fallen ist ei n sozialer Aufstieg zum Schiffe r ode r sogar zum Kaufma nn im 17. Jahrhundert nach
weisbar. Im 17. Jahrhundert st reben di e Bootsleu le danach, ei ne eige ne " Interessenvertrelung" zu 
grunden. 

Als Vorzug der Arbeit konnte di e Erforschung frUhkapi talistischer Elemente. also Kapilalan
hiiufung, Spendenaufkommen und besonders das "Re nlengeschiift" der Schifferkompagn ie gewe r
let werden, wobei der Aulor in zahl reichen Tabell en (die nich l nu meriert sind) das iiberlieferle 
Material mit FleiB und Sorgfait vor den Augen des Lese rs ausbre ilet. Durch die Auswertung von 
Testamenlen ge lingl es. okonornische Unte rschiede innerhalb der Gruppc de r Schiffer zum 
BewuBtse in zu bringen. 
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Geht es um die Skizzierung innersHidtischer Konflikte in der Mine des 16. Jahrhunderts, dann 
folgt der Autor noch der SED-Sprachregelung von 1983, nach der in Stralsund "die Burgeropposi
tion mit der plebejischen Schicht flir Demokratisierung der Stadtverfassung" kiimpfte (S. 65), eine 
These, die der Autor in anpassungsnihiger Weise aus der Sekundarliteratur ubernimmt, wahrend 
er gieichzeitig den Mangel an Primiirquellen mr diese Deutung beklagt. 

Das die Epoche der Schwedenzeit (1630-1690) umfassende zweite Kapitel entspricht in Struktur 
und Schwerpunktbildung (die Darstellung der Mitgliederbewegung, die Vermogensverhaltnisse 
der Kompagnie, kommunaipolitische und sozialpolitische Aktivilaten) weitgehend dem ersten 
Kapitel und brilliert in der Prasentation des uberlieferten Faktenmaterials, das teilweise in Tabel
len ubersichtlich angeordnet wird. 

Oer in einem dritten Kapitel angekundigte Vergleich zwischen der Straisunder SchilTerkompa
gnie und sol ch en in anderen hansischen Seestadten enthiilt einerseits Hinweise aufwissenschaft
Iiche Kontroversen, andererseits wird evident, daB die Organisationsstatuten verschieden, die 
Bundelung der religiosen, sozialen, wirtschaftlichen und berufsstiindischen Aufgaben dieser "Bru
derschaften", .,Schiffergesellschaften'" etc. ziemliche Ahnlichkeiten aufweisen. Uberhaupt gerat 
der "Vergleich" zu einem resumierenden Apen;u uber andere Schiffergesellschaften in den See
stadten an Nord- und Ostsee (S. 130-175). 

Diese Studie mil ihren verstandlichen Formulierungen, frei von pomposem ideoiogischem 
Schwulst, ist sehr gut geeignet, unsere historischen Kenntnisse auf einem Spezialgebiet durch 
grundliche Sichtung und Interpretation des Quellenmaterials zu vervollkommnen. 

Volker Petri 

Wegne r, Rudolf : Verkehr und Verkehrswege im Raum Hann. Munden. Die Entwicklung in den 
letzten 200 Jahren. Hann. Munden: Sydekum-Schrift 21, 1992, 178 S., zahlreiche s/w-Abb. (mit 
einem Beitrag von Gerland, Joh.! Arend, Bernd: Der Post bus im Altkreis Munden). 

Wegne r, R.: Furten, Fahren, Briickenschlage im Raum Hann. Munden. Zur Geschicbte der FluB
Obergange uber Werra, Fulda und Weser. Hann. Munden : Sydekum-Schrift 23, 1994, 118 S. , 232 
s/w und farbige Abb., Karten und Zeichnungen, 27,50 OM. 

Der Heimat- und Geschichtsverein Sydekum zu Munden e. V. hat sich in seinen letzten Schrif
ten mit der Vorstadt Blume und der Baugeschichte befaBt. So legte nun auch der Verlagskaufmann 
Wegner zwei Biinde zur regionalen Verkehrsgeschichte mil ausmhrlichen Kapiteln zum StraBen
bau und zu den neuesten Bahn- und Autobahnbriicken uber die Werra vor. Treidelpfade, Commu
nikotionswege, die Flo6erei ("ab 1600'' !) sowie die Munden reichmachende Schiffahrt kommen mit 
ca. 8 Seiten im ersten Band zu kurz, und das Kap itel mit eineinhalb Seiten (Bd. 2) uber die Weser
fihren hatte man sich als angrenzender Hesse etwas ausmhrlicher gewunscht. Die im Jahrbuch des 
Landkreises Kassel Ende 1992 vorgelegten Forschungen zur FloBerei, Zollstellen und den seit 1538 
zwischen Oedelsheim/Lippoldsberg und MUnden befindlichen Fahren, die der Rezensent und 
andere zur 900-Jahrfeier in Gieselwerder vorlegten, konnten olTenbar bei RedaktionsschluB nicht 
mehr berucksichtigt werden. Die sehr schonen Beitriige zur im Moment entstebenden Trogbrucke 
in Stabbogentragwerk uber die Werra und die ICE- sowie BAB-Brucken bei Laubach (seit 1936) 
sowie auch uber die bistorischen Brucken (ab 1280 in Holz und seit 1329 in Stein) uberzeugen. So 
werden diese mittelalterlichen Bauwerke u. a. mit der iihnlichen Brucke in Creuzburg/Werra ver
glicben, die ebenfalJs eine Bruckenkapelle hat und im romaniscben Steinschnitt erhalten ist, oder 
die ste inerne "Franzosenbrucke" in der Technik des fruhen 19. Jahrhunderts untersucht; zwei 
auch uber Histo riker, Bauinteressierte und Heimatkundler hinaus empfehlenswerte Bandchen zur 
Verkehrsgeschichte der Dreitlussestadt. 

Siegfried Lotze 
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Auswanderung 

L U die k e, Martina : .. Verschwunden is! der Strand ... " Stud ien ZUT Auswanderung oach Ameri ka 
aus Kurhessen in den Jahre n 183 1- 1866, dargeslelh am Beispiel des Dorfes Deise l (Kreis Hofge is
mar), Hofgeismar : Verein fUr hessische Geschichte UDd Landeskunde e. V. - Zwe igverein Hofge is
mar - 1994, 91 S., zahlr. Abb . i. T. ("Die Geschichte unsere r Hei mat", Bd. 14). 

Nach den Worten des Herausgebers Helm ut Burmeister laBt die vorliegende Magisle rarheit der 
Georg-August-Universi tat Gotlingen .. eine deutliche Verlagerung des Interessenschwerpu nkts 
vo n den Bedingungen der Ansiedlung in der Fremde uDd vo n Frageslellunge n zu r Integration uDd 
Assimilation bzw. auch der dauerhaflen Segregation hin zu den allgemeinhislo rischen, po liti
schen, sozialen und psychologischen Motiven fU r das Verlassen der Heimat'" erkenne n. Bei dem 
vorliegenden Band hande h es sich u rn die e rsle Publikalion inleressanler Veroffentlichungen, die 
bis 1995 zum Thema "Fremde in der Heimat - Heimat in der Fremde" vorge legt werden so llen. 
Nach eine m Obe rblick iibe r die Auswande rungsfo rschung in Deutschland beschreibt die Verfasse
rin ihre Zie lsetzung und Vorgehensweise, die Quell en und Meth oden sowie das Untersuc hungsge
biet. Danach zeichnet sie den Verlaufund die Hintergriinde der Auswanderung aus Kurhessen im 
19. l ahrhundert nach, die erst mit dem in der kurh essischen Verfassung 'Io n 1831 eingefU hrten 
Recht auf freie Auswanderung einsetzte. Vor allem wirtschaftliche und soziale Griind e veranlaB
ten im 19. l ahrhundert viele Menschen zur Auswanderung in die Neue Welt. Daneben bildete auch 
die Reakt ion au f die Revolution van 1848 ein wichtiges Motiv fUr das Verlassen der Heima!. Wie 
die Verfasserin iiberzeugend ausflihrt, boten die riickstandigen agrarischen und gewe rblichen Ver
hiHtnisse Kurhessens vor 1866, d. h. vor der Annexion durch PreuBen, vor allemjiinge ren Bauern
sohne n ke ine Zukunftsperspektive. Sie nahme n den umstandlichen Verwaltungsweg, z. B. die 
Beantragung aufEntl assung aus dem kurhess ische n Unterta nenve rband, in Kauf, der rur die ob rig
keitliche Genehmigung der Auswanderung erforderlich war, und scheuten auch di e beschwerliche 
Reise im Zwischendeck der zu meist 'Ion Bremerhaven absege lnden Schiffe nich!. Die schlechten 
okonomischen Verh1iltnisse werden an der Wirtschafts- und Sozialstruklur des Dorfes Deisel 
transpare nt gemacht, wo si ch der Anteil der land lichen Unterschicht fo rtwiihrend weiter vergro
Bert hane. 1854 besaBen hier mehr als 180 Haushalte weniger als sechs Hektar Land und waren 
daher auf ein Nebengewerbe angewiesen. Hinzu kam, daB die frU her dominierende Leinewebe rei 
fast vo llig zum Erliege n gekom men war, was viele De iseler duu zwang, auswartige Dienste anzu
neh men. Das angezeigte Buch enthalt viele Info rmationen iiber die Einzel- und Familienauswan
derung, Strukturmerkmale in ge nerativer, soziale r und oko nomischer Sicht - erwahnenswert ist, 
daB die Beschaftigten aus dem Hand werk und Gewerbe den groBte n Teil der Auswandere r ste llten 
-, und iiber die Ursachen der Auswanderung aus Deisel, di e als Folge struktureller Wandlungspro
zesse inn erhalb der Gemeinde , im Verlust der Haupt- oder NebenerwerbsQuelle n und in der Krise 
im Handwerk zu suchen si nd . Auslosende Faktoren fUr die Auswanderung waren der Hunger und 
wirlschaftliche Notstand in besond eren Krisenjahren, z. B. lS47 und 1857, dem Beginn der erste n 
Weltwirtschaftskrise. Ei n weiterer Schwerpunkt der Betrachtu ng ist die Auswand ererkult ur, unler 
anderem das Auswandererlied, der Auswandererbrief und die brauchtiimliche Verabschied ung 
der Auswanderer durch die Dorfgesellschaft . Neben ged ruckten Veroffentlichungen hat die Ver
fasse rin Archi valie n aus dem Staatsarchiv Marburg und dem Archiv der evangelischen Kirchenge
meinde Deisel herangezogen, wodu rch sie unsere Kenntni sse iiber die Auswanderungsbewegung 
aus Kurhessen bedeutend vertiefen kann. 

Ste/an Hartmann 

H oe rd e r , D., Kn auf, D. (Hrsg.) : Aufbruch in die Fremde. Europaische Auswanderung nach 
Obe rsee. Bremen: Edition Temmen 1992 , 20S S., 34,- OM (IS BN 3-926958-95-2). 

Mit dem vorliegende n Band, der zur gleichnamige n Ausstell ung erschienen iSI, wird in iiber
sichtl ich gegliederten Kapiteln und reicher Bildauswah l die e uropaische Oberseewanderung im 19. 
und 20. l ahrhu nde rt nachgezeic hnet, indem nicht nur die europaischen Ausgangskulturen, so n
dern 3uch die iiberseeischen Einwanderungslander vorgestellt we rden und der "Salzwasse rvor
hang" nicht das Ziel der Untersuchung bildet, zum al Migrationsbewegunge n vom Kraftesp iei der 
push-and-pull-Faktoren in Ausgangs- und Zielgebiete n geleitet werden. 
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In dem ei nl eitenden Kapitel werden vo n den Herausgebe rn in eine r allge meinen EinfUh ru ng 
vielHilt ige Aspekte im Zusa mmenhang mit Wanderungsbewegunge n aufgegri fTen. Migration auf
grund politischer Unfreiheit , religiose r Intoleranz und vor all em als sozialokonomisch bestimmte 
Bewegu ng, angetrieben vom MiBverhaltnis zwisc hen wachsender Bevolkerungszahl und Erwerbs
angebot, die als saisonale lokale ode r eu ropiiische Arbeitswanderung sowie i.iberseeische Sied
lungswanderu ng in Erscheinung triu, ist einjah rhun derteaites, von historisch bedinglen Gegeben
heiten und somit spezifischer CharakteriSlik gepragtes Phanomen, das nicht nur die Bewegu ng von 
MiIl ionen von Mensche n aus ihrem SozialgefLige he fau s in Gebiete mil verheiUungsvolleren 
Zuku nftsperspekti ven (sei es aus direkter Anwerbung odeT aus freiem A ntrieb) beinhaltet. Wan de
rungsbewegunge n ziehen vielmehr im Zie lgebiet auch Integrations- und Akkulturationsprobleme 
und Mechanismen zu ihrer Bewaitigung, wie Keltenwanderung und Bildung ethnischer Viertel , 
nach sich. Individuelle Be ispi ele ve rdeutl ichen hier, daB Auswanderung vor allem menschliches 
Schicksal bedeutet. 

In den folgenden Kapiteln vo n A. Brelt ing und D. Hoerder werden am Beisp iel dereuropiiischen 
Ausgangskulturen in grobe n Zi.igen die unterschi edl ichen Ursachen, Verlauf und Struktur sowie 
di e Zielrichtu ng (z. B. vorgep ragt durch Kolonien) de r Migration aus West-. Milt el- und Nord
sowie 051- und Si.ideu ropa nachgezeichnet und dabei vor allem die fU r die einzelnen Staaten spezi
fischen langerfrisligen gesellschaftlichen, polilische n und okonomischen Enlwicklungsprozesse 
aufgezeigl, die den Nahrboden fUr me hr oder weniger ausgepragle Wanderungsak li vi lalen bilde n. 
Fremdherrschaft , wirtschaftliche Ausbeutung und die personli che soziale Perspek livlosigkeit spie
len eine entscheidende RoUe im ProzeB der Auswanderu ng. 

Es folgen unle r dem BegrifT "Die Reise" (A. Bretting) die auswanderungspo litischen MaBnah
men der deutschen Staalen so wi e di e orga ni sa lo ri sc he Seite, wie z. B. die offiziellen MaBnahmen 
zur Eindammung von Betri.ige reien geschaftsli.ichtige r Agenlen und Herbergswirte besonders in 
den Aus- und Einwanderungshafen, der Konku rrenzkampf der Reede reien sowie die Gefahren, 
aber auc h die Verbesserungen der Reisebed ingungen, hinter den en meisl merkantiliSlische vor 
huma nitaren In leressen gegeni.iber der "Ware" Auswanderer standen. 

In den Kapiteln zu den "Einwanderungslandern" (Ch. Harzig, A. Koch-Kraft . D. Knauf, H. 
Rathjen) we rden im hiSlo rischen Ri.i ckbl ick die Prozesse von Eroberung, Kolonialisi erung und 
Konsolidierung de r Herrsc haftsbere iche durch die Kolonialmachte i.ibe r Anwerbu ng europiiischer 
Siedler zu r Urba ni sie rung de r neue n Landslri che (USA. Kanada, Lateinamerika, AUSlral ien, Neu
seeland und Afrika aufgezeigl, dabei aber auch die Folgen fli r die Ureinwoh ner durch die Bes ied
lu ng als di.istere Kehrse ite der Ersch lieBung neuen Lebensrau ms nicht ausgespart. Unterschiedlich 
ist di e Akzeptanz pe rmanenter Ei nwanderung in den Zie!gebiete n, bei der sich auch deul!i ch die 
Oiskri mi nierung bestimmter ethni sche r Gruppen ofTenbart. 

K. J. Bade zeigt in seinem SchluBkap itei die Veranderungen im Wanderungsve rhalt en im 20. 
Jahrhundert auf, indem si ch die sozialokonomisch motivie rte i.ibersee ische Ost-Westwanderung 
zu eine r Si.id -Nordwanderu ng bzw. von land lichen, arme ren Gegenden zu den IndUSlriezentren 
hin ve rschobe n hat. Ehemalige Auswanderungsliinder wurden zu Einwanderungsliindern, ins be
sonde re z. B. die Bundesrepublik Oeutschland . Fi.ir Deu lsch land laBI sich dabei eine Entwicklu ng 
aufzeigen, die bis zu m Ersten Weltk rieg vo r all em gepragt ist von saisona!er Arbeitsimmigralion , 
wahrend de r Ze il des Nationa lsozial ismus von den dusleren Kapi teln politisch motivierler Emigra
tion und Flucht der un mittelbar bedrohtenji.idischen Bevolke rung sowie der Zwangsrekrutierung 
vor allem pol nisc her Arbeil skrafte wahrend des Zweiten Weltkrieges. Seit den 50er Jahren des 20. 
Jahrhu nde rts hal sich Oe utschland mit ve rschiedenen Eingl iederungsprozesse n von Zuwanderern 
ause inanderzusetzen: von Vertriebe nen aus den ostlichen Gebielen , von Gaslarbeitern aus Si.id
osteu ropa sowie ji.i ngst vor allem von Asylanten, Aus- und Ube rsiedl ern . Hie r nun ist eine neue 
Migrations- und I nlegralionspo lilik von nOlen. Oas Buch mochle nicht zu!elzl auf die aus der Para!
le lilat von histo rischen und gegenwartige n Wanderungsbewegungen gewonnenen Ansatze zur 
Losung vo n Problemen der heutigen Mi gration verweisen, wie im Schlullkapi lel perspek li visch 
aufgezeigt wird . Oabei werde n Toleranz und Aufn ahm ebereitschaft des Fremden herausgestellt, 
die einen Akkulturationsp rozeB begunstigen, der Ein wanderern in der Fremde zu einer neuen 
Hei mal verh elfen kann. 

Oer vorliege nde Band ist dem Anspru ch ge recht geworden, ein difTe renziertes Bild europaisc her 
Wande rungsbewegungen aufzuze ige n. Trotz der Unlerschiede in de n europaischen Ausgangskul
turen bezi.iglich Ursachen, Ve rlauf und Struktur sowie Zielrichtung im Wanderungsverhalten ist 
alien gemeinsam die Suche nach menschenwi.irdigen und wirtschaftliche Siche rheit bietenden 
Existenzbedingungen vor dem Hintergrund der Not und der sozialen Perspektivlosigkeil zuhause. 
Oas war gestern ebenso wie heute. 

Martilla Liidicke 
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Kunstgeschichte 

von A ndr ia n - We r b urg, Bettina: Gebrauchsglas 1800-1945. - Schriflenrei he zur Volks
kunde 6, zugle ich Katalog der Staatl ichen Museen Kasse l. Kasse l 1993, 179 S. , 5 Farbtafeln, 
202 sw-Abbi ldungen, zahlreiche Zeichnungen, 20,- OM . 

Ocr von den Slaaliichen M usee n Kassel vorgelegte Kata log sch li e!3t eine Lucke. Pub li kationen, 
d ie si ch mil Geb rauchsglas beschiiftigen, sind verhall nismiiBig selten. Mil umfangreicheren Arbe i
tcn si nd bishcr nur wenige Aulore n an die OfTenl lichkeit getrele n. Zu nennen sind hier vorra ngig 
Thomas Dexel un d Uwe Friedlehen, Sabine Baumgiirtner und RalfWendt. Dei eiDer Beschiifiigung 
mil dem Gebrauchsglas zeigl sich schnell, daB die Autoren den 8egrifT .,Gebrauchsglas" unter
schiedlich mit (nhalt mllen. Auf dieses Problem macht auch Betti na von Andria n-Werburg auf
merksam. Mit ihre r Umschreib ung kann man si ch einve rstanden e rk lare n. Fu r sie isl Geb rauchs
glas Hohlglas aus privaten Haushalten, Gaslslatte n und aus de m Bere ich der gewerb lichen Verpak
ku ng. In ihre Arbe il mil e in bezogen hal sie exemplarisch auch ApothekengefaBe und ein ige 
bcdeutsame med izinische Glasarlike l. 

De r Erarbe itung des Kalalogs vo raus ging eine In venta risieru ng vo n uber 600 Glasobjekten aus 
einer Privalsammlung, die das Museum vor ei nigen Jahre n erwerben konnte. Aus dieser Samm
lu ng we rden im Band gut 300 Gliiser vorgestellt. Alle d iese G lase r sind im Kalalogleil abgebildet 
und ausfUhrlich und zuve rlassig beschrieben. Fur e ine weitere wissenschaftHche Arbeit werlvoll 
sind die den Beschre ibu ngen beigegebenen literatu rnachweise und das den EinfUhrungsleil 
absch lieBende umfangreiche Literaturverzeichnis. 

Fu r den mil de r G lasherstellu ng nichl so verlrauten Leser haben d ie den Band einlei tenden 
Abschn itte zu Frage n der G lastechn ik und Glaswi rtschaft Bedeutung. Hier behandelt d ie Autorin 
kurz aber prazise die RohstotTe fUr die Glasbe rstell ung. Frage n der Formgebung, z. B. das freie Bla
sen, das Blasen in Forme n und das Pressen, d ie Dekorformen und -Iechniken, die Flaschenherstel 
lu ng, die Produkl ion von Ein mach- und Vorratsgliisern sowie die Entwicklung von der Waldglas
hutte l ur G lasfabrik. Alle di ese Ausfti hrungen sind zuverliissig und erweitern den Katalogteil am 
Ende sinnvoll. Der k1eine Band wird so zum Nachschlagewerk beso nders mrd ie nordhessisch-stid 
niedersiichsische Region, aus dere n Hutlen ganz olTensichtl ich ein Te il der doku mentierten Glaser 
stammt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf eine Verbindung in den Besitzverhii ltn is
sen der Ii utten in Im me nhause n bei Kassel, G narre nburg bei Bremervorde und Breitenstein bei 
Sto lberg am Harz. Diesen Beziehungen muB noch einmal systcmat isch nachgegangen werden . Sie 
si nd in de r Beurteilung und Zuschreibung besonders von chemisch-pharmazeutische n Glaspro
duk len vo n Bedeutung. 

Friedrich-Karl Baa.s 

Ge s talt und Funktio n - Kunsthandwerk in Th u r ingen. Hrsg.v.d. Hessisch-Thu ringi
sehen Brandversieherungsanstalt Kasse l-Erfu rt u. d. Sparkassen- Kulturstiftu ng Ii essen-Thurin
gen. Erfurtl Kassel 1993. 380 S., 400 z.T. farb . FOlos ; 39,80 OM. 

Der im Dezember 1993 ersch ienene Band bietet einen umfangreic he n Oberb lick Uber Vie lfalt 
und Ent wicklungsstand des zei tgenossischen Kunsthandwerks - besser kunstle rische n Hand
werks - in Th uringe n. 11 5 KUnstlerinnen und Kunstler prase nt ie ren sich in e iner Ube rsichtlichen 
und informativen Form. Man fi ndet zu jedem Kti nstler biogra phische Angaben, de n kti nstleri
sehen Werdegang und reprasentati ve Arbeiten. Die Gewerbe werden anh and von mehr als 400 z. T. 
farbigen Fotos dargeste llt : Keramik, G las, Schmuck, Metall, Textil und Holz. 

Es ist der Versuch einer moglichsl umfassend en Abbildu ng des ku nstl erischen Handwerks. 
gewachsen aus einer bis ins Mittelalter zu rti ckreichende n Traditio n in Thtiri ngen. Diese wird 
durch die Autoren Prof. Ruth Menzel, Prof. Rudolf Kober und Hans-Peter Jakobsen ein leitend 
beschrieben. 

Oberdeu tlich geht aus diese m Band hervor, daB d ie Bezeichnu ng .. Ku nsthandwerk" mi l dem im 
Weste n vo rhandenen gleichlautenden BegrifT nu r se hr wenig geme in hat. Im Westen ve rzeichne t 
die Verwend ung des BegritTs .. Kunsth andwerk" se il lange m e ine in flationare Tende nz, dagegen 
besleht , und das belegt dieser Band , in Thu ringen ein durchgangig hohes Niveau kti nstl erischen 
Han dwerks bei sehr enge m BegrifTsve rstandnis. Bleibt zu ho tTen, daB diese r hohe Standa rd auch 
nach der Umorient ierung, bedi ngt durch den po lilische n Wandel. e rhalten bl eibt. 
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Eine ausfUhrliche Zusammenstellung bedeutender Ausstellungen seit 1945 nach dem Katalog
teil sowie eine Chronik mit Eckdaten zur Geschichte des Kun sthandwerks in Thuringen runden 
diese gelungene Prasentation ab. 

Es ware zu wiinschen. daB dieses wichtige Nachschlagewerk mithilft. einerseits die zeitgenossi
sche kiinstlerisch-handwerkliche Arbeit in Thiiringen zu starken, andererseits in Europa durch 
diese nachvollziehbare Tradition aufhohem Standard inspirierend zu wirken und auch Regionen 
zu beleben, in denen eine durchgiingige Geschichte kiinstlerischen Handwerks abgebrochen oder 
unterbrochen war oder ist. 

Michael Daskalakis 

Varia 

Din z e I b a c h e r . Peter (Hrsg.): Europiiische Mentalitiitsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldar
stellungen. Stuttgart; Kroner 1993. 663 S., 28 Abb ., Ln ., 48,- DM (= Kroners Taschenausgabe 
Bd. 469) (ISBN 3-520-46901-4). 

Eine "Pionierrolle" (S. IX) erhofTt sich der Mediiivist Peter Dinzelbacher (Salzburg) fUr die von 
ihm herausgegebene Mentalitiitsgeschichte Europas von der Antike bis zur Neuzeit, di e ein Jahr 
nach seinem "Sachworterbuch der Mediavistik" ebenfalls im Kroner-Verlag erschienen ist. 30 Wis
senschaftler. darunter KJaus Arnold (Hamburg), Albrecht Classen (Tucson l Arizona). Hans-Wer
ner Goetz (Hamburg), Hans Kloft (Bremen), Harry Kuhnel (Krems), Jacques Le GotT (Paris). 
Johann Baptist Muller (Stuttgart), Eckart Olshausen (Stuttgart), Wolfgang Schild (Bielefeld), Rolf 
P. Sieferle (Heidelberg) und Rolf Sprandel (Wurzburg), haben Beitrage zu dieser Oberblicksdar
stellung vorgelegt, wobei Dinzelbacher selbst allerdings den "Lowenanteil " verfaBt hat. 

Neben einer ausgezeichneten EinfUhrung des Herausgebers in die" Theorie und Praxis der 
Mentalitiitsgeschichte", in der er Forschungsgeschichte, Begrirnichkei t und Probleme des Faches 
aufarbeitet, enthalt der Band auf 663 Seiten insgesamt 17 Kapitel , di e sich mit den hauptsiichlichen 
Untersuchungsgegenstiinden der Mentalitiitsgeschichte beschilftigen; Individuum/ Familie/Ge
sellschaft; SexualitiitlLiebe; Religiositat ; Korper und Seele ; Krankheit ; Lebe nsalte r ; 5terbenl 
Tod ; Angste und HotTnungen ; Freude, Leid und Gluck; Arbeit und Fest; Kommunikation ; Das 
Fremde und das Eigene; Herrschaft ; Recht ; Natur/Umwelt; Raum sowie Zei t/Geschichte . Jedes 
Kapitel ist wiederum chronologisch unterteilt in die drei Bereiche Antike, Mittelalter und Neuzeit. 

Die KapitelUberschriften vermitteln bereits einen Eindruck davon, was "Mentalitatsgeschichte" 
eigentlich erforscht : Sie "konzentriert sich auf die bewuBten und besonders die unbewuJlten Leit
tini en, nach denen Menschen in epochentypi scher Weise Vorstellungen entwickeln , nach denen 
sie em pfinden, nach denen sie handeln" (5. IX). Anders gesagt : Unter "historischer Men talitiit" 
verstehen die Bearbeiter des vorliegenden Bandes "das Ensemble der Weisen und Inhalte des Den
kens und Empfindens, das fUr ein bestimmtes Kollektiv in einer bestimmten Zeit pragend ist" 
(5. XXI) und sich in Handlungen manifesti ert. 

Das Fach wurde in Frankreich als "histoire des mentalites" durch die sog. "Annales-Schule" 
maJlgeblich gepragt und setzte sich bisher in Deutschland nur langsam, als Teilbereich anderer 
historischen Disziplinen, durch. 50 mochte Dinzelbacher mit dem vorliegenden Werk dazu beitra
gen, der Mentalitiitsgeschichte "einen festeren Platz in unserer Beschiiftigung mit der Vergangen
heit zu verschatTen" (5. XIII). 

Das Interesse ri chtet si ch dabei va r allem auf den WandlungsprozeB von Mentalitaten im Ver
lauf der Geschichte, urn sowohllangandauernde, traditi onell e Strukturen (longue duree) als auch 
die mentalitiitshistorischen Umbrtiche nachzuweisen, auf die wir hiiufig durch den Eindruck der 
"Fremdheit in den Oberlieferungen der Vergangenheit" (5. XXXII) aufmerksam werden. "Risse 
und Sprtinge im Bild frtiherer Epochen", also Philnomene, die spiiteren Zeiten nicht mehr einsich
tig erschienen, wurden hiiufig "einfach unter Rubriken wie ,Aberglaube' oder ,Primitivismus' eti
ketti ert, nicht aber als Zeugnisse einer unterschiedlichen Mentalitiit reflektiert" (5 . XXXIII). 

Als Quellen dien en in erster Linie - wie in der Geschichte tiberhau pt - schriftliche Zeugnisse, 
mit dem Unterschied, daB neben dem eigentlichen Inhalt auch und gerade die unbewuBt mitgeteil
ten Informationen des Texts von Interesse sind (Autbau und Verkntipfung des Gesagten, Sprache. 
Gestaltung etc.). Eine beliebte Quellengattung der Mentalitiitsgeschichte sind Z. B. die seriell und 
in groJler Anzahl erhaltenen Testamente. Aber auch sachliche Quellen (A rchitektur, Kunst- und 
Gebrauchsgegenstiinde etc.) dienen der Forschung als Zeugnisse flir den Wandel kollektiver Ein
stellungen in der Geschichte . 
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Die AbgrenzuDg der Mentalitlitsgeschichte von den Nachbardisziplinen, wie der Ideen- und 
Geistesgeschichte, der Alltags- und Kulturgeschichte, der Ideologie- und Religionsgeschi chte etc., 
erweist sich mitunter als schwierig, zumal sie sich selbst als "zentraler Aspekt einer ,histoire totale', 
einer alle Lebensbereiche des Menschen in ihren Vernetzungen erfassenden Geschichte" (S. 
XXVIII) versteht. In dem Totalitlitsanspruch Iiegt sowohl die beeindruckende Leistung eiDer brei
ten und anspruchsvolJen Oberschau als auch die Gefahr einer generalisierenden und ungenauen 
Aussage begriindet. Dinzelbacher ist sich der "Problematik eines solch globalen Unterfangens" (S. 
XII) durchaus bewuBt. Oer geographische Raum hlitte dennoch genauer differenziert werden mus
sen, als dies in den einzelnen Artikeln moglich ist - dasselbe gilt fUr die ebenso traditionelle wie 
umstrittene Epocheneinteilung in Antike, Mittelalter und Neuzeit. 

Insgesamt betrachtet lohnt sich die Lekture des Kroner-Bandes bestimmt - nicht nur urn ein
zelne Kapitel nachzuschlagen (die durchaus fUr sich selbst gelesen werden konnen), sondem ein
fach als anregende Unterhaltung. Sehr hilfreich fUr die weitere Beschiftigung mit der Mentalitlits
geschichte sind die jedem einzelnen Kapitel beigegebenen, umfangreichen Anmerkungsapparate 
und Bibliographien. 

H~ik~ Afln~lt~ Burm~isttr 

o ex le , ludith (Hrsg.) : FrOhe Kirchen in Sachsen. Ergebnisse archliologischer und baugeschicht
Iicher Untersuchungen. Stuttgart : Theiss Verlag 1994, 59,- OM (ISBN 3-8062-1094-2). 

Der Band veroffentlicht die wissenschaftlichen Ergebnisse des vom Landesmuseum fUr Vorge
schichte in Dresden im November 1992 veranstalteten Kolloquiums Uber Archliologie und Dauge
schichte frUher Kirchen in Sachsen. Dabei werden Bereiche eroffnet, die vielen Interessierten in 
den alten Bundesllindern weitgehend verschlossen waren . Man greift also mit Neugier und Wis
sensdurst nach diesem stattlichen Folioband, der durch ausgezeichnete Abbildungen, Grundrisse 
und Plline mustergiiltig ausgestattet werden konnte. Dabei wurde die Finanzierung durch einige 
Baufirmen uDterstUtzt. 

Im einzelnen vereinigt der Sammelband 21 Beitrlige von Archliologen, Dauhistorikern und 
Theologen. Gerade die Zusammenarbeit von Vertretern verschiedener wissenschaftlicher Diszi
plinen erweist sich als verheiBungsvoll. Sie sollte als Ergebnis des Kolloquiums und der Veroffent
lichung der Aufsiitze verstiirkt fortgesetzt werden . 

Dei den Einzelbeitragen ragt die Arbeit des Oresdener Stadtarchaologen Reinhard Spehr an 
Umfang und rahmensetzendem Inhalt besonders hervor. Er schildert die Christianisierung und 
frUhe Kirchenorganisation in der Mark MeiBen und in den angrenzenden Gebieten. Dabei ver
sucht er nachzuweisen, daB das Bistum MeiBen 968 unter entscheidender Mitwirkung der hessi
schen Reichsabtei Hersfeld errichtet wurde. Von ebenso grundsatzlicher Bedeutung wie der Auf
salz von Spehr sind die den Sammelband abschlieBenden theologischen und Iiturgischen AusfUh
rungen des katholischen Theologen Siegfried Seiffert zum mittelalterlichen Kirchenraum. 

Eingebunden in die beiden Arbeiten von Spehr und Seiffert sind die Forschungsergebnisse z. T. 
junger Archiiologen bei Grabungen in den letzten lahren. Ihnen gelang es durch prazise wissen
schaflliche Arbeit, Wesentliches zur Erforschung des frOhen Mittelalters in Sachsen beizutragen. 
[)abei konnte nicht nur die Baugeschichte wichtiger Kirchen des Landes erhellt werden . Auch 
neue Aspekte zur Siedlungs- und Stadtgeschichte konnten buchstiiblich zu Tage gefOrdert werden. 
(Vielleicht hiitte sich mancher begleitend zu den archaologischen Ergebnissen eine noch stlirkere 
BerUcksichtigung der - zugegebenermaBen sparlichen - historischen und insbesondere archivali
schen Quellen gewunscht!) 

Beeindruckend sind die vorgelegten archaologischen Nachweise frOher romanischer Holzkir
chen in Sachsen, die als Vorgiingerbauten vorwiegend in Rahmenbauweise errichtet worden 
waren . Stratigraphische Untersuchungen wurden moglich durch den Einbau von Kirchenheizun
gen, der in den letzten lahren verstarkt erfolgte. und in anderen Kirchen, die wegen des fortschrei
tenden Braunkohle-Tagebaus kun vor dem Abri8 standen. 

Aber nicht nur Dorf'kirchen waren das Ziel wissenschaftlichen Forschens. Auch mittelalterliche 
Kirchen der sachsischen Stiidte konnten in die Forschung einbezogen werden. HieT sei nur aufden 
wegen der heutigen Wiederautbau-Oiskussion sehr aktuellen Beilrag von Reinhard Spehr zur 
Dresdner Frauenkirche und zur FrUhgeschichte der Stadt an der Elbe hingewiesen . In diesem 
Zusammenhang legt Spehr erstmals eine farbige Reproduktion der iiltesten Stadtansicht Dresdens 
auf einem Gobelin vor, der im Krieg in Leipzig zerstort wurde. 
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AbschlieBend sei den Auloren fUr ihre inleressanten AusfUhrungen gedankt. Wer mehr ilber 
Sachsen und seine vielen und schonen Kirchen wissen will, nehme den Band unler den Arm und 
begebe sich auf eine Re ise in das Land zwischen Saale, Elbe und NeiBe. 

Jochen Desel 

Mitteilungen des Ver ei n s fUr die Geschichle und Altertumskunde von Erfurt. 
Weimar: Verlag Hermann 80hlaus Nachf. 1994. SS. Heft. Neue Folge Heft 2. ISO S., 17 Abb. (ISBN 
3-7400-0931-4). 

Der erst seit kurzer Zeit bestehende Verein, der 1993 etwa 160 Mitglieder zahlte, entfaltet eine 
rege Offentiichkeitsarbeit in Erfurt, indem er durch Kolloquien, Publikationen, Exkursionen und 
Mitteilungen zum Verstiindnis der lokalen Geschichte beitragen mochte . 

Die am Ende des Bandes verzeichnete Chronik der Stadt Erfurt fUr die lahre 1992 und 1993 
erfaBt knapp politische, gesellschafiliche, kulturelle und sonstige hervorstechende Ereignisse. Die 
in der "Erfurt-Bibliographie" angefUhrten ca. 190 Tilel spiegeln die Vielfalt der historischen For
schungsinteressen wider und erlauben eine rasche Orientierung ilber das neueste Schrifttum zu 
Geschichte, Politik, Stadt- und Landeskunde. Die auf20 S. verteilten Rezensionen vermitteln fast 
durchweg ein sorgfaltig komponiertes Bild von der Struktur, vom Inhalt und der Gewichtung der 
historischen Erkenntnisse, ohne dabei auch eventuelle Schwachen zu verschweigen. 

Die fUnf Abhandlungen fesseln mit ihrer thematischen Breite ; sie reichen von der Betrachtung 
des Kriminalwesens urn 1500 und des Milnzwesens bis zu kunsthistorischen Unlersuchungen ilber 
den barocken Hochaltar in Erfurt oder zu Methoden der Kunstpflege im 19. lahrhunde rt. Auch ein 
Wappenproblem findet 8eachtung. Gerade diese verschiedenen Aspekte des historischen For
schens und Darstellens kann die Attraktivitat der Mitteilungen langfristig bei den Interessierten 
steigern. Sollten nicht nur finanzielle Grunde dagegen sprechen, so ware in Zukunft zu uberlegen, 
ob nicht gerade bei dem Thema eines "barocken Hochaltars" ein oder zwei farbige Abbildungen 
besser geeignet waren, Formen, Farben und Ausstrahlungen eines solchen Kunstwerkes fUr den 
Leser nachvollziehbar zu machen. Moge dem jungen "Verein" auch weiterhin auf den domigen 
pfaden von Forschung und Publikation viel Erfolg beschieden sein! 

Volker Pelr; 

KI u e t i ng, Harm (Hrsg.): Geschichte von AmI und Stadt Medebach (Hochsauerland). Hrsg. im 
Auftrag deT Stadt Medebach. Medebach 1994, 742 S., zahlr. Abb . u. Ktn . i. T., 1 Faltkte. im Anhang. 

Anlae der vorliegenden Darstellung ist die 850. Wiederkehr der Ersterwahnung Medebachs in 
einer Urkunde des Kolner Erzbischofs Amold I. von Wied vom lahre 1144. In zahlreichen Kapitein 
wird ein detailliertes Bild der Geschichte Medebachs und seines Umlandes vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart vermHtelt. Im Interesse eines besseren Verstandnisses des losers ware ein Uberblick 
ilber die allgemeine Geschichte Medebachs vom 12. lahrhundert bis zur heutigen Zeit am Anfang 
des Bandes sinnvoll gewesen . So muB man viel blattern und hat bisweilen Milhe, die - speziellen 
Fragen gewidmeten - Beitrage in den historischen Zusammenhangeinzuordnen. Das andert aller
dings nichts an deT positiven Bewertung der Publikation, die in alien Abschnitten der Aufgabe 
gerecht wird, die MaterialfUlIe transparent zu machen und nach wissenschaftiichen Kriterien 
objektiv zu beurteilen , wozu auch der jedem Kapitel beigegebene Anmerkungsapparat beitragt. 
Betrachtet man einmal das Inhaltsverzeichnis des Bandes, so erkennt man schnell, daB kein wichti
ger 8ereich der Stadtgeschichte ausgeklammert worden ist . Das 8uch eroffnen der Abdruck der 
beim Medebacher Stadtbrand von 1844 vernichteten Urkunde von 1144 und ein Uberblick ilber die 
wichtigslen Quellen und die Literatur. Nach Betrachtung der in vorchristliche Zeit zuruckgehen
den archiiologischen Funde und Wallburgen im Medebacher Raum werden histo rische Aspekte 
vor der Stadtwerdung des Ortes, u. a. die Frage, ob Medebach als Standort eines karolingischen 
Konigshofes anzusehen sei, erortert. Im folgenden wird anhand der Urkatasterkarte von 1831 der 
Versuch gemacht, die topographischen Verhaltnisse Medebachs im Mittelalter zu rekonstruieren. 
Weitere angesprochene Bereiche sind der Wald im Medebacher Umland, die Wilstungsfrage im 
westfalischen Sauerland, die Medebacher Markengenossenschaften, die fUr die Gesamtwirtschaft 
der einzelnen Hofe von groBer Bedeutung waren, und die Geschichte der zu Kurkoln gehOrigen 
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Stadt Medebach bis 1500. Im Rahmen des letzteren Seitrags wird aufdie mit der Stadtwerdung des 
Ortes im 12. Jahrhundert verbundenen Problerne eingegangen. z. 8 . aufdie Beziehungen zum Soe· 
ster Stadtrecht, das nirdie Verfassung vielerwestfcilischer SUidte das Musterbildete. Zwei Statu ten 
im Medebacher Stadtrecht von 1165 lassen den SchluB zu, daB der sauerlandische Ort bereits im 12. 
Jahrhundert Handelskontakte zu Danemark und RuBland unterhielt. Urn 1300 war Medebach 
bereits ein wichtiger Faktor der kolnischen Territorialpolilik und wurde zum Gegenstand der Aus· 
einandersetzung zwischen den Erzbischofen von Koln und den Grafen von Waldeck, was die 
Geschichte der Stadt auch in den folgenden Jahrhunderten bestimmen soUte. Angesichts der von 
seiner Grenzlage ausgehenden Gefahren schlo8 sich Medebach mit den Nachbarstadten Schmal· 
lenberg, HaHenberg und Winterberg zu einem dauerhaften Bundnis zusammen. Daran knupfen 
die Ausnihru ngen Uber Medebach im kurkolnischen Herzoglum Westfalen im Mittelaiter an, 
wobei auf die vielfciitigen Verflechtungen mit den benachbarten Edelherren von Buren, Deifeld 
und IUer e ingegangen wird . Ein eigenes Kapitel ist den Siegeln und Wappen der Stadt Medebach 
gewidmet, deren Syrnbole die engen Beziehungen des Ortes zu Kurkoln und zum Heiligen Petrus 
als Patron der Medebacher Stadtkirche widerspiegeln. Beachtung finden auch das MUnz· und 
Ge ldwese n Medebachs, wo schon im 13. Jahrhundert MUnzmeister nachzuweisen sind - auf· 
schluBreich ist auch der Hinweis auf die Ausgabe von Notgeld in Medebach in der Inflat ionszeit 
nach dem Erslen Weltkrieg -, das Gogericht und die Freigrafschaft Medebach, wamit die Voglei
und Freigerichtsbarkeit verbunden war, sowie die Reformation und Konfessionalisierung in Stadt 
und Amt Medebach, die von der Auseinandersetzung zwischen Protestanten und KathoHken 
bestimmt war und zu Beginn des 17. Jahrhunderts in der konsequenten Rekatholisierung Mede
bachs und seines Umlandes endete. Das umfangreichsle Kapitel behandelt die .. Acke rbii rge rstadt 
Medebach vom 17. bis zum 19. Jahrhundert", u. a. ihre Lage an der Grenze des kurkol nischen Her
zogtums Westfalen und die dadurch bewirkten Beriihrungen mit den benachbarten Te rrito rien 
Waldeck, Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt und Wiugenstein. Auch die Zugehorigkeit Mede
bachs zu Hessen-Darmstadt (1802-1815) und Preu8en (1815-1945) hat ihre Spuren in der Stadtge
schichte hinlerlassen. Der folge nde Beitrag iiber Stadt und Amt Medebach im Wandel der Staats
formen (1844-1970) nihrt bis an die Schwelle der Gegenwart. Die bestimmende politische Kraft in 
dem sauerlandischen Ort blieb das Zentrum, das allerdings dem aufkommend en Nationalsozialis
mus keinen wirklichen Widerstand entgegensetzte und sich mehr durch Anpassung als durch Resi
stenz auszeichnete. Kapitel iiber die 8evolkerung und Sozialstruktu r, Wirtschaft und Technik, 
Wege und Stra8en, die Kleinbahn Steinhelle-Medebach, die katholische und evangelische Kirche, 
die Medebacher Juden - sie fi elen wie andemorts der nationalsozialistischen Ausroltungspolitik 
zu m Opfer -, das Schulwesen und das eng mit der Sladt ve rbu ndene Kloster Glindfeld - nachzu
tragen bleibl noch der Ausb lick auf die Geschichte der kleinere n Orte des Medebacher Landes
runden den informativen Band ab . 

SteJan Hartmann 

Bec k, Friedrich und Hen n i ng , Eckart (Hrsg.) : Die archivalischen Quellen. Eine Einnihrung in 
ihre Benutzung. Weimar : Hermann Bohlaus Nachfolger 1994, 298 S., 79 Abb., 26 Farbtafeln, 
38,- OM (Veroffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs ; Bd. 29) (ISBN 
3-7400- 0882-2). 

Bei der Lektiire von heimatgeschi chtlichen Veroffentlichungen fragt man sich immer wieder : 
Warum hat der Verfasser nur gedruckte Literatur, nicht abe r die einschl agigen Archivbeslande her
angezogen? Ein Grund mag ei ne gewisse Scheu vo r der Archivbenutzung sein. Der vorli egende 
Band kann dazu beitragen, eine solche Scheu abzubauen, indem er Archi vbenutzern niitzliche 
Hinweise ni r die praktische Arbeit gibt. 

Die Herausgeber - der Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam und der 
Direktor des Archivs zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschan - wollen archivalische Quellen 
"aus der Sicht ihrer Benutzu ng" vorstellen. Da sich ihre Einfli hrung nicht nur an Studenten und 
Fachhistorike r wendet, ist dabei keine Vollstandigkeit angestrebl. Eine knappe Einleit ung infor
mie rt iiber die Aufgabe von Archiven und ihre Benutzung - bis zum Hinweis auf den Bestell
schein. Die eigentliche Darstellung - nir die weitere elf Archivare und Historiker als Autoren 
gewo nn en werden kannten - zerfcillt in einen quellenkundlichen und einen hilfswissenschaftli
chen Teil.ln ersterem werden se hr ausflihrlich Urkunden und Akten (Merkmale. Arten , Formen, 
Entstehung, Uberlieferung u.a.m.) sowie Amtsbucher , Briefe, Selbstzeugnisse. Karten. Plane und 

299 



Bilder als Quellen vorgestellt. Das Kapitel Uber neuere Quellengattungen ftihrt hin bis zu moder
nen opto-elektronischen Informationstragem. Der hilfswissenschaftliche Teil informiert Uber 
Schrifttrager und Schreibmaterialien, Schrift, Siegel, Wappen, Datierung, Namen, MUnzen, MaBe 
und Gewichte. 

In seinem Vorwort verweist Friedrich Beck darauf, daB die bekannte Darstellung von Ahasver 
von Brandt " Werkzeug des Historikers" (1992 bereits in 13. Auflage erschienen) eine ahnliche Ziel
setzung wie der vorliegende Band hat. Im Vergleich werden die VorzUge der neuen Einftihrung 
besonders deutlich, da sie detaillierter und starker auf die Benutzung ausgerichtet ist. So 
beschrankt sich von Brandt auf einen etwa zehnseitigen Oberblick Uber die Schriftentwicklung, 
wahrend im vorliegenden Band die verschiedenen Schriftarten aufmehr als 40 Seilen vorgestellt 
werden. In diesem Kapitel sind Abbildungen, die aber auch die Ubrigen Abschnitte illustrieren, 
besonders hilfreich. Die vorgestellten Beispiele stammen meist aus Archiven der neuen Bundes
lander. Die Texte verzichten aufEinzelnachweise in einem Anmerkungsapparat, ausgewahlte Lite
ratur ist in einer mehr als 20seitigen Bibliographie erfaBt. 

Oer Band, der dUTCh ein Sachregister erschlossen wird, kann Geschichtsstudenten und anderen 
Archivbenutzern uneingeschrankt zur Anschaffung empfohlen werden. 

Eberhard Mey 
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