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Die Landesgesdtichtsforschung bat in den Ietzten bundert lahren eine bedeutsame 
Entwiddung genommen. Zunachst Angelegenheit einzelner, die sim aus Liebe zu , 
ihrem Wohnort und zu ihrer angestammten Heimat ihrer annahmen, ist sie in dieser 
Zeit zu einer selbstandigen Wissensmaft mit eigenen Forsmungsmethoden gewor
den, die in engster Verbindung mit der allgemeinen Gesmicntswissensmaft steht 
und aus ihr nicnt mehr hinwegzudenken ist. Gleicnzeitig macnte sim in ihr ein Zug 
zur Gemeinsmaftsarbeit geltend, die in wechselseitiger Anregung und gemeinsamer 
Tatigkeit die vieIHi.ltigen Aufgaben zu losen sumte. 

Zunamst wurden zu diesem Zweck, aus der Geisteswelt der Romantik geboren 
und von der damals herrsmenden GeseUsmaftsform bestimmt, iiberall in Deutsdt
land Gesmimtsvereine gegriindet, die die in der Forsdtung tatigenManner zu gemein
samer Arbeit verbinden sollten. Als Organe ihrer wissensmaftlichen Tatigkeit smu
fen sie zahIreiche Zeitschriften, in denen ein iiberaus reic:hhaltiges Material an 
Quellen und DarsteIlungen der landeskundlichen Forscnung dargeboten wurde. Als 
dann der wacnsende Kreis der Aufgaben von dies en Vereinen nimt mehr bewaltigt 
werden konnte, vor aUem umfangreime QueUenpublikationen Mittel erforderten, 
die ihr Vermogen iiberstiegen, ubernahmen die Historisc:hen Kommissionen vieles. 
Ihre zum Teil sehr groBe Zahl von Veroffentlidtungen wertvollster Art ist heute 
der landesgesmimtlichen Arbeit unentbehrlic:h. Von ihnen wurde spater die Ein
richtung landesgeschimtlicher und landeskundlimer Institute angeregt. Diesen 
uberwies man Aufgaben, die Zeit und Kraft der Mitarbeiter bei den Kommissionen 
ubersteigen und nur in iangjahriger hauptamtlicher Tatigkeit gelost werden konnen. 

Haufig sind diese Institute als Arbeitsgemeinschaften aus geschidttlic:hen Atlas
unternehmungen erwac:hsen. Seit dem Ende des 19. lahrhunderts namlim erwac:hte 
mehr und mehr das Bedurfnis, die vieifaltigen Ersmeinungen des gesc:hichtlimen 
Lebens auf einem engeren, meist von der politisc:hen Struktur jener Zeit bestimmten. 
spater nach naturlichen Landschaften abgegreru:ten Raume systematischer. als es 
bisber gescbehen war. zu untersumen und in Kartenwerken darzusteIlen. Aum die 
Historische Kommission fur Hessen und Waldeck verschloB sic:h diesen Anforderun
gen nidtt. Im lahre 1920 griff Prof. Dr. E. E. S ten gel einen im Iahre 1900 von 
mehreren einander benachbarten historismen Kommissionen gefaBten Plan eines 
hessisch-rnainfrankischen Kartenwerkes wieder auf und regte auf der lahreshaupt
versammlung vom 28. Mai 1921 an, die Vorarbeiten zu einem gesmichtlichen Atlas 
von Hessen zu beginnen. Er fand Zustimrnung. und die Organisation wurde ihrn 
ubertragen. Als Arbeitsgebiet wurden die damalige prellBisme Provinz Hessen
Nassau, das darmstadtische Oberhessen und Waldeck in Aussimt genommen. Ihm 
sollten Territorien, die einstrnals in enger Verbindung rnit dem hessismen Kern
raum gestanden hatten. die ehemalige Grafsmaft Sayn-Wittgenstein sowie der 
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westfiilisme Kreis Siegen, verbunden werden. DaB man den damals zur Rbeinprovinz 
gehorenden Kreis Wetzlaf nic:ht auslieB, war selbstverstandlich. Das Gebiet dedcte 
sich mit dem des Hessen-Nassauiseben Worterbumes. so daB eine frumtbare Zu
sammenarbeit gewahrleistet war. Spater, nach 1945. wurde dann auch das siid
mainisme Gebiet Hessens samt Rheinhessen mit einbezogen. 

Unter Berilcksic:htigung def Methoden, die bei den versmiedenen damnls bereits 
im Gange befindlimen Atlasunternehmen erarbcitet word en wareD, beschloS E. E. 
S ten gel, nimt, wie cs z. B. beim rheinismen Atlas der Fall war, eineo bescbrank
ten Zeitraum in Angriff Zll nehmeD. etwa den territorialen Zustand Hessens am Ende 
des 18. lahrhunderts, sondern den ganzen Raum in einzelne Teilgebiete aufzuteilen 
und diese dann monograph ism bearbeiten zu lassen. Praktische Gesichtspunkte, 
vor allem aber wissensmaftlime Erwagungen waren bei der Einteilung maBgebend. 
Aus der Erkenntnis heraus, daB die Wurzeln aller Territorien im Mittelalter liegen. 
wurde das Unternehmen dem rnittelalterlimen Seminar der Philipps-Universitat in 
Marburg angegliedert. dessen Direktor S ten gel damals war, und so die best~ 
moglidle Verbindung mit der wissensmaftlimen Forsmung gesmaffen. Die finan
ziellen Mittel steIlte zuniichst die Historisd1e Kommission bereit. Spater heteiligten 
sich die Kommunalverbande und andere SteIlen. 

Der wamsende Aufgabenkreis lieB endlich die Errimtung einer besonderen Dienst
stelIe als Dotig ersmeinen. So wurde nam einigen Zwismenstufen 1942 das Landes
amt flir geschimtlime Landeskunde gegrundet. Die Trager sind heute die Landes
hauptleute in Kassel und Wiesbaden sowie der hessische Staat. Die Verbindungen 
zum Institut flir mittelalterliche Gesmichte der Marburger Universitat sowie Iur 
Historismen Kommission flir Hessen und Waldeck sind aher "am wie vor gebliehen. 

Es gelang S ten gel. in verhaltnismaBig kurzer Zeit eioe Anzahl freiwilliger 
Mitarbeiter IU gewinnen. Aus ihnen erwuchs eine Arbeitsgemeinsmaft, die ihre 
Mitglieder IU regem Gedankeoaustausm Iwang uod so eine dauernde Abstimmung 
der einzelnen Arbeiten aufeinander bei voller Wahrung ihrer aus der Gesmimte 
und Landsmaft herrlihrenden Eigenstandigkeit ermogHmte. Hat dom jedcs Gebiet 
seine eigenen Probleme, die nur durch eine zweckmaBige Anpassung der Methode 
gelost werden konnen. So wurde unter Bewahrung der notigen Einheitlid1keit eine 
Schernatisierung vermieden. 

Die Vertiefung der Methode und die wechselseitige Anregung bramten es bald 
mit si m, daB irnmer mehr Hilfsmittel herangezogen, immer weiterc Aufgaben gestelIt 
wurden. Nchen dem wimtigsten Problem, dem der Entwicklung der Landeshoheit. 
neben der Untersuchung uod Darstellung der Amter- und Gerichtsorganisation und 
ihrer Grenzen erwies es sich als notig, die Nambarwissensmaften, Geographie, Vor
geschic:bte. 5iedluogsgesmichte. Mundartenforschung uod vieles andere heranzu
ziehen. Danehen wurden besondere Untersuchungcn den Prohlemen gewidmet. die 
in dem begrenzten Raum einer Monographie nicht mehr allein zu losen waren, son~ 
dern liber das ganze Arbeitsgebiet und die angrenzenden R5ume ausgedehnt werden 
muSten. Es sind dies z. B. die kirchliche Organisation des Mittelalters, die Schich
tung und sicdlungskundliche Bedeutung der Ortsnamen und manches andere mehr. 
Am fruchtbarsten sollte sim die StraGenforsmung erweisen, die wegen ihres Urn-
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fanges bald in die Hand eines besonders dazu bestellten Bearbeiters gelegt wcrden 
muBte, Dr. W. Go r i c h s. Sie diente bald nicht nur einer vertieften Erkenntnis 
dcr territorialen Dynamik kleinerer und groBerer Gebiete, sie 109 audt benadtbarte 
Forsdtungsgebiete in ihren Bannkreis, So hat insbesondere die cng mit ihr zusam
menhangende Erforschung der Befestigungsbauten von hier aus ihren Anfang ge
nom men und zu weitreichendcn, teilweise auf Grabungen gestutzten Erkenntnissen 
geHihrt, die audt der Analyse der Grundrisse hessischer Stadte und Dorfer zugute 
gekommen sind, Desgleichen wirkte sie sim auf die Siedlungskunde in weitestem 
Sinne aus, gleidterweise die Besiedlung und Entsiedlung berucksimtigend. 

Von diesen Monographicn sind zumeist mitteIs der Unterstutzung durch die be
teiligtcn Landkreise und Stadte sowie van Standesherren uDd anderen Stiftern. z. T. 
auch del Lehrersmaften bisher 22 Stuck im Druc:k ersmienen, alle mit einem mehr 
oder weniger umfangreichen Kartenwerk versehen. Fast ebenso vide liegen als 
Manuskripte im Armiv des Landesamtes; Mangel an Mitteln mamte ihre so drin
gend wunsmenswerte Veroffentlichung bisher unmogIim. Andere stehen vor dem 
AbsdtIuB oder sind wenigstens weit gefordert. Im ganzen gesehen wird die Reihe 
der topographismen Darstellungen in absehbarer Zeit vollendet und in dieser Hin
simt der hessisme Raum aufgearbeitet sein. Damit ist eines der Ziele unserer Arheit 
erreidlt und eine dcnkhar giinstige Basis ftir weitere Unternehmungen geschaffen. 

Nebcn das Atlaswerk teat im Laufe der Zeit ein anderes Arbeitsgebiet. das den 
Aufgabenkreis des Landesamtes erhehlich erweiterte. Schon hei der Abfassung der 
ersten Monographicn waren Sdlwierigkeiten aufgetaucht, die zur Darstellung der 
Grenzen notwendigen FIurnamen kaetographisch festzulegen. Die Aebeiten Gbee 
die StraSen machten den Wunsm nach einee planmaBigen FIurnamenfoeschung noch 
dringlicher. Daher griindete S ten gel in Verbindung mit dem am Deutsdlen 
Sprachatlas tatigen Prof. Dr. B. M art i n 1931 eine besondere Flurnamenstelle. 
Auen. hierbei war man sich von vornherein klar dartiber, daB nur auf Iange Sicht 
gearbeitet werden konnte, wollte man wissenschaftlich brauchhare Ergebnisse er
zieIen. Der Plan ging dahin, zunachst erst einmaI das vorhandene Material in groBt~ 
moglichem Umfange zu sammeln und bereitzustellen. Drei Abteilungen wurden 
eingericbtet. In der einen werden die Fluren und die Flurnamen aus den vor der 
Flurbereinigung gezeichneten Katasterkarten in eigens dazu angefertigten Ver
groBerungen 1: 12 500 der MeBtischblatter festgelegt. Die andere umfaSt die mund
artlichen und amtlichen Formen der heute noch im Gebrauch befindlichen Flurnamen. 
Sie werden hauptsadllich van der Lehrersmaft durch miindliches Abfragen in listen 
und Ausschnitten aus den MeStischblattern gesammelt. Die dritte befaBt sich mit den 
alteren in Akten und Urkunden hezeugten Flurnamen, wobei auf eine kartogra
phisme Festlegung in den meisten Fallen verzichtet werden muB. 

AUe auf diese Weise gesammelten Flurnamen sind verzettelt und zunachst nach 
Orten, diese wieder nam Kreisen geordnet. Daneben ist ein alphabetisches Register 
angelegt worden, nom dem sim das Vorkommen der einzelnen Flurnamenformen 
feststellen HiBt. Leitkarten sorgen fUr einen zuverlassigen Nachweis der QuelIe fUr 
jeden einzelnen Namen. Bisher wurden etwa 200000 Namen vornehmlich aus dem 
friiheren kurhessischen Raume und benachbarten Gehieten aufgezeidmet. Die Ar-
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heit ist dauernd irn FluB. Sie steht smen immer der wissenschaftlknen Forschung 
oEftn uod wirft auch flir den engeren Arbeitskreis des Landesamtes betradttlidten 
Nutzen ab. 

AUe diese bereits jahrzehntelang betriebenen Vorarbeiten beginnen nunmehr ihre 
Friidtte Zll trageD. Das dUTch die Monographien zusammengetragene uod krirism 
gesichtete Material setzt uos seit einigen lahren in den Stand, das urspriingliche 
Ziel. den historismen Atlas. Zll verwirklidten. Er ist in zwei Ausgaben geplant: 
einem groBen, vornehmlich der wissenschaftlichen Auswertung vorbehaltenen At1as~ 
week UDd einem flir Smule uDd Halls bestimmten Handatlas. 

Flir den groBen Atlas. def im Ma6stab 1 :200 000 abgefa6t wird, sind zunamst 
als wichtigstes politisdte Karten nadt den Stidtjahren 1550, 1648 und 1789 in An
griff genommen. An ihrer Bearbeitung ist der Verfasser, der dem Atlasunternehmen 
seit Jabrzehnten als Mitarbeiter angehort, als Kustos des Landesamtes beteiHgt. Sie 
werden durdt einen alle drei gemeinsam edauternden Text miteinander verbunden 
werden. Dieser gliedert sidt in zwei Abteilungen. Die erste bringt die Gesdtidtte 
eines jeden Amtes und Geridttes, befaBt sidt also mit den widttigsten Organen der 
Landeshoheit. Die zweite behandelt auf diesen aufbauend die Entwicklung der ein
zelnen Territorien. Neben der genauen statistisdten Erfassung der drei gewahlten 
Ieitlidten Quersdtnitte steht also der genetisdte Gedanke im Vordergrunde. Es soil 
nidtt nur eine historisdte T opograpbie der einzelnen Quersdtnitte, sondem audt 
eine Darstellung ihres Werdens geboten werden. Weitere in Aussidtt genommene 
Karten haben uber eine allgemeine Planung hinaus nom keine festumrissene Gestalt 
angenommen. 

Der Handatlas soll nadt dem Vorbild zahlreidter ahnlicher Veroffentlidtungen 
moglichst aUe Lebensgebiete, soweit sie fur die Erkenntnis der Gegenwart dun:n 
das Studium der Vergangenheit in Frage kommen, darstellen. Geographie, Geschidtte 
im weitesten Sinne und Volkskunde werden dazu in erster Linie heranIuIiehen sein. 
Es steht IU hoffen, daB dieses Werk, das naturlich das Interesse brei tester Schidtten 
UDseres Hessenlandes hat, in absehharer Zeit der Cffentlidtkeit zur Verfugung ge
stellt werden kann. Demgegenuher wird der groBe Atlas seiner Anlage nadt nur 
nadt und nadt in einzelnen Lieferungen fertiggestelIt werden konnen. Derartige 
umfangreidte wissensdtaftliche Unternehmungen erfordem den FleiB und das Kon
nen von Generationen, ehe sie zu einem gewissen AbschluB gebradtt werden durfeD. 

Das Landesamt hat sidt nidtt damit begnugt, durch die Drucklegung seiner Atlas
monographien in der Offentlidtkeit IU wirken. Nehen die Forsdtung ist in wam
sendem MaBe die Lehre getreten. In zahIreichen methodismen Kursen und Vor
tragen uher die versmiedensten Gehiete der gesmidttlidten Landeskunde hat man 
insbesondere die Lehrerschaft unserer Heimat mit den Ergebnissen der in der Stille 
betriebenen Arbeit vertraut IU mamen gesucht. Vide Aufsatze haben in Zeitschrif
ten und Zeitungen ihren PlatI gefunden. Daneben werden immer wieder von Be
horden und Privatpersonen Auskunfte, Beratung und Hilfe begebrt und bereitwil
ligst gegehen. So ist das Landesamt zu einem Mittelpunkt der hessisdten Landes
gesdtichtsforschung geworden, das aus den vielfachen kulturellen Einrichtungen 
unseres Landes nidtt mehr hinwegzudenken ist. 
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