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Oer Eingangsband des grundlegenden, 
kiirzlim voIlendeten Werkes behandelt 
den Zeitraum von der Entstehung der 
neolithismen Bauernwirtsmaft im mit
teleuropaismen Raum (urn 4500 v. Chr.) 
bis zum Ausgang der spatantiken Wan
derbewegungen (um 500 n. Chr.). Eben
sowenig wie die folgenden Bande ist er 
auf sein spezielles agrarhistorisches 
Thema beschrankt, sondern die Ent
widdung der Landwirtsmaft und des 
Bauernturns wird von vornherein in 
einen groBeren gesmichtlimen Zusam
menhang gestellt und ihre fundamen
tale, weit iiber den okonomismen Sek
tor hinausgehende Bedeutung damit erst 
in vollem Umfang erschlossen. Oer weit
gespannte Oarstellungsrahmen ist hier 
aber aum in der Oberlieferungslage be
grilndet. Die verfiigbaren Schriftquellen 
besduanken sim fast aussmliel.Uim auf 
spate und zumeist nur gelegentlime, oft 
wenig eindeutige Einzelaussagen frem
der Autoren, wahrend die Samquellen 
mit der standig zunehmenden Verfeine
rung der Untersuchungsmethoden und 
der ErsmJieBung neuer benachbarter 
Forsmungsgebiete, nimt zuletzt aus dem 
Bereim der Naturwissenschaften, be
tramtlich erweitert und vor allem aum 
zum Sprechen gebramt werden konnten. 
Mit dem anwamsenden Quellenmaterial 
kamen fortwlihrend neue Gesichtspunk
te und Fragestellungen hinzu, an denen 
sim die vielfache innere Verflemtung 

des Agrarwesens mit den anderen Le
bensbereimen der wirtschaftlimen und 
sozialen, der politischen und kulturellen 
Entwiddung immer deutlimer erkennen 
lieS und nach Berilcksichtigung verlang
le. Es sei nur an die zahlreimen Ent
deckungen im archaischen Burgenbau 
und der daraus hervorgegangenen ()p
pidumforschung, wie in Gewerbe, Han
del und Verkehrswesen erinnert, oder 
an die frilhzeitige Oifferenzierung in 
der Gesellschaftsstruktur und ihren 
landsmaftlichen wie ihren ethnischen 
Zusammenhang, an das zaghafte, aber 
nkht zu ilbersehende Auftauchen erster 
verfassungsgesmimtlimer Probleme. 
Und so ist aus dem urspriinglich ge
pian ten Einleitungskapitel zur Entwick
lung der deutsmen Landwirtsmaft all
mahHch ein regelrechter GrundriS der 
Vor- und Friihgesmimte geworden, der 
knapp und iibersichtlim und dabei doch 
iiberaus materialreich, in lesbarer Form 
und mU einer umfangreichen, vorzilglim 
ausgewahlten und gut wiedergegebe
nen Karten- und Bildausstattung ilber 
fast alle Gebiete der modernen archao
Iogischen Forsmung im mitteleuropai
schen Raume unterrimtet. 0 rei Son
de r b e i t rag e, die fast ein Orittel 
des Bandes einnehmen, zeigen sehr 
augenfallig etwas von der Erweiterung 
des Gesichtskreises und den MogIich
keiten im gegenwartigen Forsdtungs
stand: Ulrich Will e r din g behan
delt die Einfilhrung und vielfam uner
wartet friihe und vielseitige Verbrei
tung der Kulturpflanzen in Feld und 
Garten mit einer wertvollen methodi
srn en Einfilhrung, Eberhard M a y be
faSt sich mit der Entwiddung der aIte
sten Haustiere und ihrer Bedeutung filr 
das Werden der mensmlichen Gemein
schaft, und Harald J a n k u h n gibt 
einen knappen Oberblick der zur Ver
filgung stehenden Spramzeugnisse fm 



Grenzbereich der Paiaontoiogie und der 
friihesten, eben noch smattenhaft faB
baren Schicht der indogennanischen 
V er f as sungs verhal tnisse. 

Eins der wichtigsten, von J a n k u h n 
selbst entscheidend geforderten Ergeb
nisse steht bereits am Anfang der Dar
stellung. Nach den neueren Fundunter
suchungen dUrfte die Entstehung der 
ersten mitteleuropaischen Bauernkultur 
bereits urn die Mitte des 5. Jahrtau
sends v. Chr., also im friihesten Neo
lithikum begonnen haben; die wesent
lichen agrarischen Wirtschaftsformen 
sind wahrscheinlich aus dem Vorderen 
Orient iiber den Baikan-Donau-Weg 
und dann vielleicht auch iiber Spanien 
und die Provence in das Rheinland ge
kommen und allmahlich nam Norden 
bis in das Kiistengebiet weitergetragen 
worden. Damit fallt aber dies er grund
legende Vorgang nam den Forschungs
ergebnissen der Siedlungsarchaologie 
und Palaobotanik in eine Phase starke
rer Waldverbreitung (Atlantikum), die 
sich auch iiber die anbaugiinstigsten, 
friiher aIs waldfrei betrachteten 
Schwarzerdeboden, vor allem die gro
Beren, zusammenhangenden LoBflachen 
erstred<.t haben muB. Infolgedessen muB 
sich bereits die erste Einbiirgerung der 
Landwirtschaft in Mitte!europa auf der 
Basis ausgedehnter, langfris tiger Ro
dungsarbeiten, als erster groBerer Lan
desausbau entwickeIt haben, der im 
Verlaufe der weiteren Siedlungsentwid<:
lung, durch die Bronze- und Eisenzeit 
hindurm fortgesetzt oder nach zeitwei
liger Unterbrechung wieder aufgenom
men wurde'. Denn schon die unver
meidbare Erschopfung des langer be
ansprumten Ackerbodens fiihrte zum 
wiederholten Wechsel der Anbauflachen 
und damit zu einer standigen weiteren 
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Ausdehnung der neuen Wirtsmaftswei
se, bei der man auch bald iiber die 
agrarism giinstigsten Boden hinaus und 
auf weniger vorteilhafte Stellen iiber
ging. 

Es laBt sim bereits bei den Siediungs
gruppen des bandkeramischen Kultur
kreises, der ersten sicher faBbaren 
Bauembevolkerung Mitteleuropas, fest
stellen, daB sie auch in den von ihnen 
bevorzugten LoBgebieten nicht selten 
die tieferliegenden smweren Niede
rungsboden vermieden und die hoheren 
Randlagen der FluBtaler aufgesucht ha
ben. Aber aum die ackerbautreibenden 
BevOlkerungsgruppen des spateren Neo
lithikums, die friiher als kriegerische 
nHirtennomaden" angespromen wurden 
(Schnurkeramiker, Glockenbecherkultur), 
haben ihr Siedlungsgebiet zunehmend 
und zum Teil sogar ausschlieBlkh in 
den hoheren Lagen der Mittelgebirge 
oder auf den narmeren" Boden der Tief
ebenen gewahlt. Mit der ErschlieBung 
neuen Ackerlandes ist also bereits filr 
dies Frilhstadium haufig der gIeiche 
- bekanntlich ilberaus komplizierte und 
aus den verschiedensten Ursachen 
stammende - Vorgang verbunden, der 
in spateren Zeiten unter dem Sammel
begriff Wilstung wiederersmeint. Nur 
ist dieser altere Wiistungsvorgang an
scheinend umgekehrt verlaufen: das 
bessere, aber erschopfte Land wurde 
zugunsten des weniger guten, aber 
nom unverbraumten verlassen, wahrend 
man bei der groBen Entsiedlung des 
spaten Mittelalters im Ganzen dom 
eher die Boden van geringerer Giite 
aufgab und die wertvolleren behielt. 
Neben der Verringerung der Boden
qualitat oder der Einfiihrung neuer An
baugewohnheiten diirften dabei auch 
die Auswirkungen der klimatischen Ent-

1 J an k u h n steht der verbreiteten, u. a. aud! von Kurt Se h a r I a u vertretenen Annahme einer 
frGhen, abet arcnlologisch naturgemtl6 schwer nacnzuweisenden Brandwirtscnaft skeptiscn gegen
libet (5 . 30, 36, 157 f.), dod! wird man den Besitz geeigneler Rodungswerkzeuge (Flinlbeile) wohl 
nid!t ohne weiteres gegen die Brandrodung anflihten kennen, die flir spltere Ausbauphasen mit 
genOgender technischer AusrOslung hinreid!end belegt isl (vg1. etwa die zahlreichen Flurnamen 
. Auf dem Sang· , . Im Gebrlnds· usw.) . Als rasd! und bequem anwendbare, liberdies ein zusltz
lid!es DOngemittel liefernde 8etriebsform wire sie jedenfalls nicht von det Hand zu weisen. 
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widdung zu berU&'sichtigen sem, die 
nach den Ergebnissen der neueren For
schung weniger geradlinig, in langen 
Kurven oder in plOtzlichem Umschlag 
als in kurzfristigen Sch.wankungen und 
mehr im Wech.seI zwisch.en feuchten 
und tro&.enen Perioden als in groBen 
Temperaturuntersmieden verlief. Auch. 
von ihrem Verlauf dUrften die land
schaftlich.en Vedinderungen im Sied
lungsvorgang weitgehend beeinfJuBt 
sein, sowohI in der Auswahl neuer wie 
in der Aufgabe frUher besetzter Anbau
flachen, die auBer ihrer erhohten Bean
sprucnung durm den Ackerbau vielfam 
nom zusatzIich den Einwirkungen von 
Wasser- und Winderosion ausgesetzt 
waren. Wenn diese Veranderungen in 
groBerem Umfang zwar erst seit der 
Bronze- und Eisenzeit, etwa auf den 
leichten und bald verbraumten Sand
bOden Jiitlands und der norddeutsmen 
Tiefebene festzusteJIen sind, wird doch 
auch bei frUherem Siedlungswechsel 
schon mil iihnlichen Faktoren zu rech
nen sein 1. Es ist zu bedenken, daB 
schon der erste Rodungsvorgang einen 
tiefergehenden Eingriff in das natUr
liche GefUge einer Landschaft, in Bo
denfJache und Pflanzenwuchs und 
schlieBlich auch in ihre Tierwelt mit sich 
brachte. 

Es liegt auf der Hand, daB aum die 
innere Entwi&.lung der Siedlungsstruk
tur rumt unberiihrt von diesen Aus
wirkungen geblieben sein kann. Bereits 
im Verlauf des Neolithikums erschei
nen Iod<.er oder gleimmaBiger geformte 
Dorfanlagen von beachtlimem, z. T. 
Uber 20 Hofe umfassendem Umfang 
und langerer Bewohnungsdauer, aus 
denen sim eine landschaftlim sicher 
ganz unterschiedliche, aber zuweilen 
schon relativ hohe Bevolkerungsdichte 
erschlieBen laBt und deren kaum von 
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einander abweichende GebaudegroBe 
bei aller angebrachten Vorsicht auf 
eine im wesentlichen gleiche Rechts
und Sozialstellung ihrer Bewohner zu 
weisen scheint. Auch die groBeren Be
festigungsanlagen dieses Zeitraums 
dUrften bei aIlem Spielraum in der 
Deutung dieser ,..HohenburgenN weit
gehend als bauerliche Gemeinschafts
untemehmungen zum Schutz in uruu
higen Zeiten zu betrachten sein (der 
Same nam werden sie sich. vielleicht 
doch am ehesten mit den Wehrfried
hofen und Kirchenburgen des Spatmit
telalters vergleichen lassen). Mit dem 
zunehmenden Bevolkerungswachstum 
ist nun eine steigende wirtschaftlich.e 
Differenzierung zu beobachten, deren 
Auswirkung ansch.einend allmahlich. 
auch. auf die Strukturentwi&.lung der 
Landwirtschaft und des Bauerntums 
Ubergreift. Einzelne Handwerkszweige, 
deren Erzeugnisse nicht nur in der Na
he, sondem bereits im Handel iiber 
groBere Stre&.en vertrieben wurden und 
deren Versorgung dementsprechend im 
Austausch. von der landbautreibenden 
Nambarbevolkerung iibemommen wer
den muBte, sind bereits im Neolithti
kum zu erkennen und bieten eine be
deutsame Erganzung zum Entwi&.lungs
bild der gleichzeitigen Bauernbetriebe 
und ihrer vermutlimen Leistungsfahig
keit. In groBerer Breite und Oeutlich
keit zeigt sich. dies er Wandel dann aber 
in der Wirtschaftsexpansion der Bron
ze- und Eisenzeit, in der groBen Steige
rung zum hochqualifizierten Spezialisten 
des Kunstgewerbes wie in der breiten, 
zuweilen vielleich.t senon arbeitsteiligen 
Handwerkerschicht fUr den Normalbe
darf, in den Organisationsformen der 
Materialgewinnung im Bergbau und 
HUttenwesen wie in der Ausweitung des 
Tausch.verkehrs zum groBraumigen, an 

2 Bel dem von J a n k u h n aelbst nachdrOcklich beton!en kOrzeren Wechael der Klimakurven 
(5. 53 u. 58) wire 1U erwlgen, ob dies gelegentlich nicht auch beim Obetgang au' hohere lagen 
(5chwlbiache Alb, helliaches Bergland usw.1) mi!geaprochen haben kOnnle. lm Auge zu behalten 
bleibt wohl auch der EinfluB der Weidewirtschaft, deren umgestaltende Wirkung au' den Pflanzen· 
wuchs und apelle" auch auf den Baumbestand u .•. von 5 c h a r I • u dargelegl worden i,t (Vi eh· 
verbiB, erneute Verdrlngung der Buche durcn Elche usw.). 
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bestimmten ZentralpHitzen orientierten 
Fernhandel. 

In einem engeren, wenn aum lange 
nom lilckenhaft und undeutlkh faBba
ren Zusammenhang mit dem wirt
schaftlichen Aufsmwung ersmeinen die 
ersten und dann rasmer zunehmenden 
Anzeimen sozialer Differenzierung, die 
VDn den zu vermutenden Hauptlings
familien der Bronzezeit zu den Fiir
stengeschlechtern der Hallstatt- und La
tenekultur mit ihren residenzahnlichen 
Machtzentren und den ersten, wenig
stens umriBweise vennutbaren Herr
schaftsbiIdungen Eiihrt'. In ihren Kreis 
dUrften vielleicht schon die ersten GroB
hoEe und HaIlenbauten gehoren, die 
z. T. am Rande alterer Dorfanlagen und 
mit eigener Befestigung entstanden sind 
und denen sich die GroBburgen der 
Hallstattvolker und des Latene als 
Sammelplatze nicht nur politismer 
MachtbiIdung, sondern amb als Ver
kehrs- und Kulturmittelpunkte von ge
legentlim bereits stadtartigem Rang an
gesmlossen haben. 1st das Oppidum 
dieses homentwickelten Zeitalters im 
mi tteleuropaisenen Bereich nam dem 
bisherigen Forsenungsstand auen duren
aus nient so allgemein verbreitet und 
in seiner Hoenstforrn eher eine singu
lare Erseneinung, so ist die Entwick
lungstendenz in ihrer Gesamtheit doch 
deutlim genug, urn ihre Iandsmaftli
men Auswirkungen im Groben ab
senatzen zu konnen '. 

Wenn aum der Fundbestand noch 
lange nicht zu detaillierten FoIgerungen 
reimt, darf doen mit hoher Wahrsmein
lichkeit angenommen werden, daB die 
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Landwirtsenaft in entsprechendem MaBe 
zur Versorgung der nichtbauerlichen 
Bevolkerungsgruppen beizutragen hatte 
und damit selbst standig an Umfang 
und vermutlim auen an Intensitat zu
nahm. Mit anderen Worten: es ist zu 
vermuten, daB sie in die liItesten For
men einer mitteIeuropaismen Markt
wirtsmaft einbezogen und an all den 
Fragen urn Gewinn und Risiko beteiligt 
wurde, die mit der wachsenden Getrei
deproduktion und Viehhaltung, mit der 
dadurch notwendigen Erweiterung der 
Anbauflamen und des Siedlungsraumes 
iiberhaupt verbunden waren. 

HomstwahrscheinIich hat auch die all
mahlien einsetzende soziale Differen
zierung auf die BauembevOlkerung 
iibergegriffen, wenngleich dieser Vor
gang Iandschaftlich sehr versenieden 
verlaufen sein wird. Wenn sich der 
Herrenhof der Bronzezeit nom weit
gehend selbst mit den auf ihm leben
den Arbeitskraften versorgen konnte, 
diirften sich in dem fiirstlichen Mllleu 
der Hallstattkultur allmahlich Wirt
smafts- und Redltsformen entwickelt 
haben, die der spateren Grundherr
schaft nimt mehr allzu fern standen. 
Gerade darum ist jedom zu vermuten, 
daB sien diese EntwickIungsziige mit 
groBerer Starke im keltismen Donau
Alpen-Raum wie am Oberrhein und in 
den anschlieBenden Mittegebirgsland
smaften geltend gemamt haben, wo sien 
die politisme Herrsmaft oder der wiri
senaftliche und kulturelle EinfluB des 
Keltentums in hoherem MaBe durcnzu
setzen vermochte, wahrend sie sidt in 
dem nordlich und ostlicn angrenzenden 

3 Mi! Vorsicht amlieS! aim Jankuhn S. 10'7 f. der Vermulung an, daB .im die jOnperen HalldaH· 
fOrsten nimt mehr am Kampf beteiligt haben (Dolme statt Schwerter ala Grabbelgaben): minde· 
atens doch eine auffallende und weitere Erkllrung bedorfende Unterbremung der lIonst weiter
dauernden Funktion al. promamos (Absetzbarkeit)! 

.. Beamtenswert aind Jankuhns AusfOhrungen zur 0 p p i dum· Forschung (vg!. das gute und 
eingehende Sachregiater, S . 295) aum angesimta der wieder zunehmenden Neigung, den nament
lim von Heinrim 0 (I n n e n b a u er, und wohl doch Oberspitzt, herausQeatellten Charakter der 
Frilhburg als Herrenburg wieder einzullmrlnken. Ebenso finden seine Festatellungen ober die 
Bedeutung dea Nahhandel. und der Burg ala merkantilem Regionalzentrum ein GegenlltOck in der 
neueren mittelalterlimen Stadtforsmung Jvgl, z. B. meine Bespr. in ZHG 80, 1969, S. 351 ff.) . 
Etwaa problematiam bleibt nam wie vor er gelegentlim verwandte Terminua .Gauburg- (5. 141), 
aum wenn er von Jankuhn wohl nimt gerade techniam gemeint ist; wir wissen ja nicht einmal im 
Mittelalter genau, was der Gau nun eigentlim allea bedeutet. 



Buchbesprechungen 

Teil Mitteleuropas weniger stiirmism 
und in mehr gelockerter Fonn einge
fUhrt haben dUrften. Diese Entwidc
lungsdistanz mag aum nam der ger
manismen Landnahme weiter gewirkt 
haben, denn wahrend sim das frUhere 
keltisme Gebiet an Rhein und Donau 
allem Ansmein nam verhaltnismaBig 
reibungslos in die neue romisme Pro
vinzialkultur der Kaiserzeit einzufUgen 
und unter Wahrung mancher Eigenhei
ten mit ihr zu versmmelzen vermomte, 
zeigt das friihgeschichtlidte Bild der 
Germania libera aum in der agrari
smen Entwiddung im Ganzen ein kon
tinuierlidtes Fortschreiten auf dem We
ge, der bereits in der Latenezeit deut
lidt genug zu beobachten ist. 

Die EinfUhrung oder Weiterbildung 
temnischer Arbeitsmittel, wie die Um
wandlung des alteren Hakenpflugs zum 
leistungsfahigeren Scharpflug (mit Sech 
und Streichbrett) oder der Bau von 
eigenen Stallungen fiir den wamsenden 
Viehbestand konnte remt wohl aus dem 
steigenden Nahrungsbedarf zu erklaren 
sein, soweit nicht etwa der Stallbau 
durch klimatische Vedinderungen be
dingt sein soUte. Aber aum die Ausbil
dung neuer agrarischer Betriebsformen 
in den altesten, wenn aum nom sehr 
IUckenhaft faBbaren Zeugnissen der 
Flurverfassung (Kammer- und Streifen
f1uren) wie in der vieIleidtt auf diese 
Zeit zurUckgehenden Feld-Graswirt
smaft konnte mit dem Bestreben nam 
erhohter Produktionsfahigkeit oder mU 
der Ausbildung neuer besitzrechtlicher 
Formen in Zusammenhang stehen 5. 

Trotz aller noch offen bleibenden Quel-
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ienlUcken und ungelOsten oder nur an
nahernd zu beantwortenden Fragen 
zeigt sich im Ganzen dom bereits, daB 
das statisrne Forsrnungsbild von der 
archaismen Landwirtschaft und dem 
Bauerntum srnon fUr die frUhesten Ent
widdungsabsdmitte weitgehend zu be
richtigen ist. Es zeigt sirn, daB srnon 
die Entstehungszeit der mitteleuropii
srnen Bauernwirtschaft in einen dyna
mischen Vorgang einbezogen ist, der 
sich in sHindiger Umgestaltung der na
turgegebenen Landschaft - in Vorzii
gen und MiBgriffen - zu erkennen 
gibt und die ersten Stadien einer wer
denden, wenn auch noch nicht UberaH 
bleibenden Kulturlandschaft hervorzu
bringen vermag. 

Eine gewisse EinsdlCankung in die
sem mit spUrbarer Vorsicht und standi
gem BewuBtsein der vielfachen immer 
noch bestehenden Schwierigkeiten und 
Probleme entworfenen Gesamtbild er
gibt sich aus der raumlich.en Abgren
zung des Darstellungsgegenstandes, bei 
deren Festlegung sich der Verfasser im 
Interesse der thematisch.en Klarung vor
nehmlich fUr das westliche Mitteleuro
pa entsmieden hatte. Konsequent laBt 
sich dies natiirlich kaum durchhalten; 
weder die grundlegende, bis zur Oder 
reichende Ausdehnung der Bandkera
mik, nom die umstrittene und trotzdem 
kaum auszuklammernde Beurteilung 
der Lausitzer Kultur oder die reidte 
ostkeltisrne EntfaItung in Bohmen und 
im Alpenraum sind fUr den Gesamtver
lauf entbehrlidt. Wahrend die friiheren 
Entwicklungsphasen im Zuge der ein
schHigigen Kulturwanderungen denn 

5 Viellelcht wire stlrker darauf hinzuweiaen, da8 l im die frOhgeachimtliche Flurforschung In Mittel
europa nodi nicht auf aUzu gelichertem Boden bewegt, jedenfalll im Vergleich mit den .keltilmen· 
und . llchaiachen - Feldern In England. Die Dat ierung der an versch iedenen Stellen fellgeatallten 
Zellen- und Kammerfluren ill z. T. nodi rechl unsimer und :r:uwe ilen auch umltritten . Ober die 
Streifenfluren gehen die Anl ichlen mit der zunehmenden term inologilchen Differenzierung erheb
lim auseinanderj der nach Jankuhns Mitteilung anlcheinend .icher dalierte eisenze itliche Stufen
rain (Tafel 7a, nam S. 80) kOnnte, loweit die Aufnahme erkennen 1181, ebenlogul aua dem Hoch
mittelalter Itammen . Ober die Probleme der Unterlcheidung von agrarilmen Belilz- und Betrieba
grenzen vgl. Helmut H i I d e bra n d I , ReQelhafte Siedlunglformen im HOnfelder Land (Mar
bUrger Geographilche Smriften, Hefl 34, 1968), S. 69 If. u. 234 ff .)j Die Ipllmittelalterlime WO
Itunglperiode und ihre AUlwlrkungen auf die Kulturlandschaft im Landkreil HOnfeld liehe Heimat
kalender des Landkreiles HOnfeld 1971 , S . 113 ff . 
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aurn zumeist als Ganzes betrachtet wer
den, macht sich im weiteren Darstel
lungsverlauf mit def zunehmenden Ein
grenzung auf den Westteil zwangslau
fig eine ungleichmaBigere Gewichtsver
teilung bemerkbar. Auf der Nordseite 
tritt naturgemaB def Jahnkuhn beson
clefs vertraute Kiistenraum vcn JUtland 
bis zur Unterweser sHirker hervor, wah
rend im Sliden die Schilderung def 
hochentwickelten, auch politisch agilen 
kcltischen Kultur- und Stammesbildung 
dominieren muB. 

Ein entscheidendes StUck mitteleuro
paischer Geschichte zeigt sidt in def 
"Differenzierung zwischen dem nord
lichen und dem sUdlichen Mitteleuropa, 
die zu einem groBeo Vorsprung des 
Siidens fiihrte", und in def "Tatsarne, 
daB dieser fortgesmrittene Sliden poli
tisch zwischen die von 5Uden nach dem 
Norden strebenden Romer und die vom 
Norden vordringenden Germanen ge
riet" , wobei die letzteren "nicht nur 
ehemals keItisch besiedeltes Gebiet. 
sondern durch die Beriihrung mit kelti
schen Bevolkerungsresten auch manches 
von den technischen leistungen und Er
rungenschaften ihrer Vorganger" iiber
nehmen konnten (5. 1.02 f.). Aber es ist 
kaum zu vermeiden, daB bei dieser ge
wissermaBen paradigmatischen DarsteI
lungskunst manches zwangslaufig zu
rUcktritt oder ganz von der gewichtige
ren Nachbarschaft verschluckt wird. Das 
Verhaltnis der keltischen GroBexpan
sion zur foIgenden germanischen land
nahme wirkt im Rahmen dieses dua
listischen Gesamtbildes daher auch star
ker, als es vielleicht beabsichtigt sein 
mag, auf die Frage nach dem Bestehen 
und der Entwicklung von autochthonen 
Bevolkerungsgruppen zwischen diesen 
beiden Blockbildungen, wie sie in der 
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neueren Forschung wiederholt und von 
verschiedenen Fachgebieten zur Diskus
sion gestellt worden ist. Jankuhn 
auBert sich zu diesem zweifelIos sehr 
verwickelten und noch weitgehend un
geklarten Fragenkomplex abIehnender 
als frUher, obwohl doch gerade die 
standige Fluktuation in der friihge
schichtlichen 5tammesentwicklung im
mer deutlicher herausgestellt worden 
ist und kaum noch von festen Fronten 
gesprochen werden kann' (vgl. etwa 
das Problem der barbarischen Randzo
nen, das auch fUr den nordhessischen 
Raum von Bedeutung ist). 

Wenn dabei wieder ein erhohtes Ge
wicht auf die ethnische 5elbstzuweisung 
der in rascher Folge und oft nur vor
iibergehend iiberlieferten Bevolkerungs
gruppen gelegt wird (5. 1.29), sind dom 
gerade auch diese Aussagen in der 
neueren QueIlenkritik wieder starker in 
Frage gestellt worden 7; politischer 
Druck oder erhohtes Geltungsbediirfnis 
haben gerade in soIchen Ubergangszei
ten vieles verwischt oder verdunkelt. 

Nidtt zuIetzt aber macht sich die zu
nehmende thematische Einschrankung 
auf das westliche Milteleuropa nom 
einmaI in der Beurteilung der Kontinui
tatsfrage bemerkbar. Jankuhn legt 
sichtliches und wohlbegrUndetes Ge
wicht auf die Feststellung, daB dem 
"tiefen und fUr Mitteleuropa sicher re
volutionaren EinschnittU um die Mitte 
des ,5. vorchristlichen Jahrtausends trotz 
all er folgenden Veranderungen bis zum 
Ende seiner Darstellung kein zweiter 
von ahnlich epochaler Bedeutung auf 
dem Gebiet des Agrarwesens gefoIgt 
sei. Und in der Tat scheint eine neue 
Caesur von vergleichbarer Tiefe erst am 
Ausgang der Antike urn die Mitte des 
1.. nachchristlichen Jahrtausends aufzu-

6 Vgl. namentl. Jankuhns Bemerkungen (So 116) zu dem Buch von Rolf Hac h m ann - Georg 
Ko s sac k - Hans K 1.1 h n , VOlker zwiscnen Germanen und Kelten (NeumOnster 1962). Die 
von ihm angefilhrten Rezensionen sind durchaus nicht einheitlich dagegen, sondern z. T. sogar 
zustimmend (de Vries) und z. T. einander widersprechend (Meid und Kraft). Vgl. auch meine Be· 
sprechung im voriiegenden Band. 

7 Vgl. jetzt vor allem Reinhard Wen s k 1.1 s; Stammesbildung und Venas8ung . KOln-Graz 1961 , 
u. a. S. 220 u. 383 f. 



Buc:hbesprec:hungen 

treten, aIs ein Hingeres Entwicklungs
tief mit eingreifendem, wenn amh im 
einzelnen noch nicht sicher zu Uber
schauendem BevolkerungsrUckgang und 
entsprechendem Siedlungsschwund zu 
ersmlieBen ist; neben dem Zusammen
bruch des romischen Imperiums und 
den groSen gennanismen Wanderbewe
gungen smeinen einzelne regional wirk
same Naturereignisse, vor allem im 
Norden, und vielleicht auch pandemi
sme Massenseumen aus dem Mittel
meerraum beteiligt gewesen zu sein I. 
Oann beginnl im frUhen Mittelalter die 
neue weitraumige Siedlungsexpansion, 
die in slandiger Ausweitung Uber den 
ganzen mitteleuropaismen Raum bis in 
das spate MittelaIter angedauert hat 
und erst im 14. Jahrhundert zum Still
stand und einem erneuten, zum Teil 
absturzarligen RUckgang kam; Ursa
chen und Verlauf der mitteIalterlichen 
Binnenkolonisation erinnern zuweilen 
frappant an Jankuhns 5childerungen, 
ohne daB der Leser dabei auf den Ein
fall kommen mUBte, daB sich dieses a1-
les nach einer bestimmten CesetzmaBig
keit abzuspielen habe. An der Kon
frontierung dieser beiden GroBabschnit
te der mitteleuropaischen Agrarentwick
lung verstarkt sim der Eindruck, daB in 
Jankuhns Buch fiinftausend Jahre nicht 
nur darstellerisch, sondern auch sach
lich enger zusammengebracht sind. 

Es wird dabei allerdings kaum zu 
Ubersehen sein, daB er seine Ausgangs
basis selbst erheblich eingesmrankt hat. 
Oa das ostliche Mitteleuropa fUr seine 
frUhgeschichtliche Betrachtung weitge
hend ausgeklammert ist und auf der 
anderen Seite das Rhein-Donau-Gebiet 
mil der romischen Okkupation in ganz 
andersartige Verhaltnisse Uberfilhrt 
wird, bleibt fUr sein Endergebnis 
eigentlich nur der smmale Streifen zwi
srnen dem Rhein und dem Mittelelb
gebiet (abzUglich des Neckar-Main-
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raumes) ilbrig. Und gerade weil das 
Resumee der gedankenreichen und tief 
fundierten Oarstellung (5. 184 ff.) so 
eindrucksvoll wirkt, verstarkt sich der 
Wunsch, daB die thematische Karenz in 
der Raumabgrenzung vielleicht bei der 
nachsten Auflage noch mehr ausge
glichen werden moge. Filr das jetzt 
schon vielfach beriicksimtigte Oder
Weichsel-Gebiet wiirde dies vielleicht 
dom nimt mehr allzuschwer fallen; fUr 
das romische Provinzialgebiet mil sei
ner zum Teil vollig neuen, aber fiir 
mehrere Jahrhunderte doch auch zum 
Mitteleuropa gehorenden Agrarentwidc
lung soUte neben dem jetzt nom domi
nierenden Rheinland auch das Oonau
gebiet eingehender berildcsichtigt wer
den, zumal dort gerade das Verhiiitnis 
zur vorausgehenden keltischen Zivilisa
tion AnJaS genug bietet. 

Zu den Nachbargebieten, denen auf 
Grund ihres QueUenmaterials eine 
starkere BerUcksichtigung bei kiinftigen 
Neuauflagen zu wilnschen ware, gehort 
sicher auch die Namenforschung, die 
nur gelegentlich in Harald Jankuhns 
Beitrag auftaumt und trotz der zahl
reichen, filr die Frilhzeit geltenden me
thodischen Vorbehalte und ungelOsten 
Fragen woh1 doch schon einige nicht 
ganz wertlose Erganzungen beitragen 
konnte. Es brauchte nicht einmal bis in 
die letzten Abgriinde der Indogennani
stik und der vorindogermanismen Su
pertiefen vorgestoBen zu werden. Bei 
der angelegentlichen Heranziehung der 
Palaobotanik lagen Vegetationsbezeich
nungen wie Herkynia oder Virgunda, 
Askapha und Asciburgium, Buochloha, 
Waltunniu usw. nicht vollig aus dem 
Gesichtskreis, und ebenso ware mU ent
sprechender Vorsicht der eine oder an
dere weiterfilhrende Hinweis aus den 
regional festzulegenden Gelande- und 
Bodennamen Zll entnehmen (Quell en
und Niederungs- oder 5umpf- und 

8 Vg!. Wilhelm Ab e I ; Geachichte der deut&chen Landwirtschaft Yom frOhen Mitlelalter bis lum 
19. Jahrhundert (Oeullc:fle Agrargeschichte 11 , 19f171), S. 12 f. 



Moorbezeichnungen usw.). Angesichts 
der hohen Bedeutung, die fUr die kel
tische Zivilisation herausgestellt wor
den ist, ware daran zu denken, daB 
auch ein Teil der von dort kommenden 
Siedlungsbezeichnungen agrarischer 
Herkunft sein konnte (Bildungen mit 
den Grundwortern -magos, -ratum, 
vielleicht auch -baunos u. a.), zumal 
ein erheblicher Teil in der romischen 
Provinzialpraxis nknt nur beibehalten, 
sondern auch zu Neubildungen benutzt 
wurde. 

Einige Beachtung ware trotz der Be
denken des Verfassers dom wohl auch 
schon den neueren Ergebnissen der re
ligionsgeschichtlichen Forschung zu 
schenken, die sich seit geraumer Zeit 
aus dem Bann der einstmaIs herrschen
den Naturmythologie befreit und es 
langst gelernt hat, vorsichtig genug mit 
dem reichen ethnologischen Material 
frUherer wie spaterer Oberlieferung um
zugehen. In den besonnenen und me
thodisch disziplinierlen Arbeiten, wie 
sie etwa Karl Helm und Jan de Vries 
vorgelegt haben, ist die Verbindung 
zum archaologischen QueIIenbestand 
smon so weitgehend aufgezeigt, daB sie 
mit Gewinn herangezogen werden 
konnte. Wenn man etwa die vorllegen
den Ergebnisse Uber Vegetationsdamo
nen und Flurkulte oder iiber die therio
morphen Erscheinungsformen iiber
schaut, ist es doch oHensichtlich, welche , 
bedeutende und sehr alte RoBe dabei 
der Zusammenhang mil dem Agrarbe
trieb gespielt haben muB - wie im Ge
treidebau, bei dem gerade die altheimi
schen Pflanzen besonders hervortreten 
(Roggendamonen usw.), und wie ne
ben den Wildtieren auch die Zuchttiere, 
Stier und Kuh, ihren festen Platz in 
Vorstellungen und KuItbrauchtum er
halten haben. Bei den Votivfunden an 
prahistorischen BohIenwegen und PEla
sterstraBen (5. 99) ware neben dem 
Opferzweck auch an apotropaische Vor
stellungen zu denken: IIgefahrliche Fur
ten" wurden zusatzlich durch die mil 
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besonderer VorHebe dort lauernden 
Wasserdamonen gefahrdet, die man ab
wehren muBte, und bei den haufigen 
Opferfunden in Moorgebieten ist daran 
zu erinnern, daB die Moore bereits in 
archaismer Zeit als Wohnort damoni
scher Krafte und Gestalten gefUrchtet 
waren. AIs abschlieBender Wunsm ware 
wohl nom ein Literaturverzeidmis zu 
nennen, wie es fUr die Beildige von 
May und Harald Jankuhn bereils zu
sammengesteIlt ist. Das Autorenregi
ster (5. 279 H.) gabe wohl schon ein 
braumbares GerUst dafiir, das nur noch 
ausgefiillt zu werden brauchte. 

Wenn der Verfasser sein Buch "als 
unvollkommenen ersten Versuch" be
zeimnet, wird man ihm nimt ganz fol
gen konnen. Die Darstellung laBt zwar 
Uberall erkennen, welchen weiten, mU
hevollen Weg die Urgeschichtsforschung 
in den vergangenen 150 Jahren zuriick
legen muBte und wieviel nom an LUk
ken wie an Fragen oHen steht, aber 
aum welchen Ertrag sie bereits zu bie
ten hat. Und er ist wirklich nicht gering. 
Das Buch zeigt auf jeder Seite, daB die 
Vorgeschichte alles andere als ge
schichtslos ist und daB sie auch den 
interessierten Leser von heute ebenso 
unmittelbar wie jede andere Geschichts
epoche angeht. 

Claus Cramer 

Med Arkaologen Dan
m ark run d t. Redaktion: Elise 
Thorvildsen og Stephan KehIer, 
Krebenhavn: Politikens ForIag 1.96&, 
440 S. 22,25 dkr. 

Wenn an dieser Stelle altere und zudem 
fremdsprachliche Literatur angezeigt 
wird, so findet diese Ausweitung eine 
vielschichtige BegrUndung. Vor allem 
verbietet sich im prahistorisch-archaolo
gischen Forschungsbereich die Einen
gung des Gesichtsfeldes durch junge 
Spram- und Uindergrenzen von selbst, 
dies umso mehr, wenn frUhe kulturelle 
Zusammenhange mit dem Nambarland 
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und die relative Einheitlichkeit der 
Fundbelege konstatiert werden konnen. 

Die skandinavisme Gesmimte wird 
hierzulande derzeil sehr vernamUissigti 
kaum, daB sie in die Smulbilmer Ein
gang findet. Diese Geringsmatzung 
trifft dabei vor allem - wegen der 
langdauernden Wechselbeziehungen 
zwismen unseren landern besonders er'" 
staunlim - Danemark; nom in neuerer 
Zeit verstehen sim Gesmimten Skandi
naviens vornehmlich a1s Darstellungen 
Uber Schweden und Norwegen (U. Bra
mer, '1968); erst jUngst wird dieses MiB
verhaltnis etwas korrigiert (A. E. Im
hof, 1.970). Die Ursachen dieses Sam
verhaltes aufzudecken, ist nimt Ziel 
dieser Darstellung, eine Wende zeichnet 
sich ohnehin ab in dem gesteigerten 
Interesse deutscher Touristen an Skan
dinavien. Der Gruppe historisch, spe
zieU archaologism Interessierter unter 
diesen Reisenden steht mit dem hier 
angezeigten Filhrer durrn Danemark 
ein Wegweiser zur Verfilgung, wie er in 
gleirner Ubersirntlichkeit, Pragnanz und 
Vollstandigkeit in Westdeutschland 
gleirnwertig nimt zu bekommen ist. 
Zwar sind die vom Romisrn-Germani
smen Zentralmuseum Mainz herausge
gebenen "Filhrer zu vor- und frUhge
smimtlichen Denkmalern" hervorra
gend in Inhalt und auSerer Gestaitung, 
jedom vielbandig und mithin teuer (pro 
Band '12 .- OM), dazu mehr auf umfas
sende Darstellungen zu lokal begrenz
ten Themen denn auf echtes FUhren 
und Verweisen bedacht. Anders dieses 
Handbuch aus dem Verlag der groBen 
danisrnen Tageszeitung Po 1 i t i ken. 

In einem Band findet der Leser das 
Vorzeitwissen Danemarks, geordnet 
nam landschaftlichen Regionen, Epo
chen und Fundorten dargestellt. Karten
aussmnitte mit Symbolen fUr armaolo
gische Denkmaler und Funde marnen 
das Auffinden alIer interessanten PUitze 
leicht. Alle Ausgrabungen sind detail
rehn, oft stichwortartig in gebotener 
Kilrze referierti Angaben liber Art, Um-
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fang und zeitliche Zuordnung der Fun
de fehlen ebensowenig wie Literatur
belege zu jedem Fundort und eine 
exakte Schilderung des Zugangsweges. 
Besonders letzteres wird der Fremde 
zu schatzen wissen, denn trotz - oder 
gerade wegen 7 - des sprichwortlimen 
Interesses der Danen an der Urge
sdtichte ihres Landes sind - ob aus 
Grlinden der Vorsirnt oder emter Be
smeidenheit - nur wenige Vorzeit
denkmaler fUr den Reisenden ausge
schildert, insbesondere jene der Wi
kingerzeit. Hinweise wie Vikingebor
gen Fyrkat, Gravpladsen Lindholm 
Hc:eje oder Ladbyskibet sind aucn. von 
dem des Danischen Unkundigen zu deu
ten; der Interessierte findet diesen Weg 
ohnehin. Ob man einem einzigen klei
nen Verweisschild Oldtidhc:ejene zu einer 
der imposantesten, versteckt liegenden 
Gruppe bronzezeitlimer Grabhiigel folgt. 
ist smon fraglich. Wer im Amt Viborg 
einem Wegweiser Hvolrisomraadef (Um
gebung von Hvolris) zu einer der groB
ten und interessantesten Ausgrabungs
statten Europas foIgt, muS mehr als die 
Landessprache kennen. Einzelnes mag 
der Reisende zufallig, anderes der Auto
fahrer zwangslaufig "entdecken", das 
meiste bleibt unbezeichnet und ungese
hen, und das bei dem ungeheueren Reich
turn an gehobenen und noch bedeck ten 
Vorzeitschatzen. 

Ein auEerordentIim reichhaltiges An
gebot sehr preiswerter archaologischer 
Schriften und Forschungsberimte (Na
tionalmuseefs Blaa Beeger; Danmarks 
Herligheder aus dem Gjellerup-VerIagi 
die umfassenden Turistforcningens 
Aarbc:eger u. a., neben weiteren Banden 
aus dem Verlag von Politiken) machen 
es dern Einheimischen leicht, sich %U 

orientieren. Der Fremde aber bedarf 
eines brauchbaren Handbuches, das ihn 
auch zu versteckten HUgeIn und Grab
kamrnern i zu Moorsiedlungen und Op
fergruben, zu einzelnen Schiffssetzun
gen und Wikingerfriedhofen, zu stein
zeitlichen Wohnplatzeni Flintbergwer-



ken, Ertebolle-Muschelhaufen, zu Ru
nensteinen und zu kleinen und klein
sten, dennom exzellent bestiidc.ten Mu
seen fiihrt. Zum Autorenkreis zahlen 
neben Professoren der dlinismen Uni· 
versitaten (Klindt - Jensen u. a.) die 
Kustoden der groBen dlinismen Mu
seen, aJIe bekannt durm Ausgrabungs
erfolge (Troels-Smith, Ramskou, Thor
vildsen, Mathiassen). Famleute aus den 
Nambarwissensmaften Klimatologie, 
Geologie, Botanik und Zoologie sorgen 
fUr die Absimerung der Ergebnisse (5. 
bes. das instruktive Kartenmaterial). 
Jede danisme Teillandschaft findet sich 
unter Beachtung der spezifismen Fund
situation - anschaulich illustriert - ge
sondert behandelt; eine Einfiihrung in 
die danisme Urgeschimte und Armao
logie und eine weitere in Sprache und 
Arbeitsmittel dieser Wissensmaft run
den zusammen mit einem Glossar, 
einem genauen Register und einem Li
teraturnamweis den Band ab. 

1st dieses Handbum vomehmlich ein 
differenziertes Fundortverzeichnis und 
ein sicherer Flihrer zu historismen SHit
ten, so ist der Komplementarband 

leg ser paa Oldsager. Re
daktion: Mogens Rud. Ka:benhavn: 
Politikens Forlag 19662, 384 S. 
23,- dkr. 

"en 'katalogisering' af genstande", 
eine Aufstellung der Fundgegenstande 
aus der mittleren (dan.: lilteren) unc;l 
der Jungsteinzeit, aus Bronzezeit und 
Wikingerjahrhunderten, so wie sie das 
Nationalmuseum in Kopenhagen als 
differenzierte Typen und Formen in
ventarisiert hat. Unter den 840 (!) ein
zeIn mit Vorkommen detailgenau be
smriebenen oldsager herrschen neben 
bekannten Idealtypen der Waffen und 
Gerate die aIltaglichen Gebraumsge
genstande und haufiger belegten 50n
derformen vor; Einzelfunde wie der 
50nnenwagen fehlen verstandlimer
weise. 
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50 gewinnen die Autoren fUr aIle 
Zeitabsdmitte einen fast ltidc.enlosen 
Namweis der wimtigsten Geditsmaf
ten; die Fortschritte der Arbeitstechnik 
und der Materialverarbeitung finden 
sich ebenso gespiegelt wie das sim ver
andernde asthetische BewuBtsein und 
die Entwidc.lung des danismen Kunst
handwerks bis auf unsere Zeit. Der 
Band versteht sich vor allem als An
leitung und als Bestimmungsbum flir 
5ammler und legt Wert auf hilfreiche 
Illustrationen - was der weniger Sprach
kundige besonders begrii8en wird. Von 
der ersten zur zweiten Auflage hat die 
Zahl der Photos zugunsten bestechend 
klarer Zeichnungen abgenommen. Die 
Papierqualitat ist sehr verbessert wor
den, damit illustrationernes detaljer zu 
ihrem Remt kommen. Dennoch ist der 
Band kein Nachschlagewerk allein flir 
GegensHinde, er will vielmehr im 5inne 
Mortimer Wheelers zeigen, daB die Ar
chaologie nicht eigentlich Dinge aus
grabt, sondern Mensmen; sie will den 
Leser hinflihren zu der Lebenswelt "af 
sine forfadre for aartusinder tUbage" 
(5. 5), sie will - so Johannes Brrend
sted - ,.foroandler forhistorien tit 
historieH

• 

Diesem Ziel dient - neben zusatzli
men Ausflihrungen iiber die histori
smen Bedingungen der Materialien und 
Herstellungsarten - vor allem ein kut
turgeographischer Aufsatz von Troels-
5mith Uber die Landsmaft, die Besied
lung, die Lebensbedingungen und die 
sozialen Veranderungen, soweit sie aus 
den Fundbelegen abIes bar sind. Die 
modernen Datierungsmethoden sind 
ebenso ausfiihrlich behandelt und mil 
informativem Bildmaterial belegt wie 
genaue 5ammiungs-, Konservierungs
und Katalogisierungsmethoden. 

Beide (sehr preiswerte) Bande - ob
wohl in sim geschlossen - erganzen 
sim zu einem umfassenden Bild der 
danismen und europaiscnen Vorzeit. 

Helmut Burmeister 
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E r i c h Z 0 II n er: Gesdtidtte der 
Franken bis zur Mitte des sedtsten 
Jahrhunderts. Auf der Grundlage 
des Werkes von Ludwig 5 c h mid t 
unter Mitwirkung von loadtim 
We r ne r neu bearbeitet. Mundten: 
VerlDg C. H. Beck, '970, 378 5" 
1. Stammtafel, 2 Karten. DM 45.-. 

Von der zweiten AufIage des Werkes 
von Ludwig 5 c h mid t "Geschichte 
der deutscnen SHimme bis zum Ausgang 
der Volkerwanderung" war beim Tode 
des Verfassers lediglich der Band liber 
die Franken nimt vollendet. Erim 
Z 0 I I n e r hat dankenswerterweise die 
Neubearbeitung libernommen und dazu 
die Mitwirkung des Praehistorikers 
Joachim We r n e r gewonnen. In der 
Anlage und in der Abgrenzung des Be
arbeitungszeitraumes fUgt sich der Band 
in das Gesamtwerk eini es ist daher 
nicht mit dem Verfasser darUber zu 
redlten, ob die Mitte des 6. Jhs. einen 
glilcklimen Ab,mluS bildet. 

Bereits im '1. Kap. HStammesbildung 
und FrUhgesmimteH wird die behutsame 
Art sichtbar, mit der Verf. aus dem 
vielfach problematismen Quellenmate
rial seine Aussagen gewinnt. Er ver
sucht, so viel wie mogIidt aus den 
Quellen herauszuholen, aber er liber
fordert sie nichti Vermutungen und Hy
pothesen werden stets als solche ge
kennzeichnet. Z. sieht in den Franken, 
deren Namen er mit "mutig, kiihn" 
zusammenbringt, einen aus Kleinstam
men der Istwaonengruppe gebildeten 
Stammes bun d , der seinen Smwer
punkt im 3. Jh. im heute niederlandi
smen Gebiet hatte. Seit der Mitte des 
3. Jhs. sehen wir die Franken in Be
rUhrung mit dem Romerreim. Zumeist 
handelt es sim dabei urn kriegerisdte 
Auseinandersetzungen mit wedtselndem 
Ausgang, bisweilen werden Teile von 
ihnen auf Reichsboden zur Grenzvertei
digung angesiedelt. Wir beobachten ein 
alImahliches, immer wieder von Riick
schlagen unterbrochenes Vordringen ge-
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gen Gallien. In der Mitte des 5. Jhs. 
sind die Franken an der Schlacht gegen 
Attila beteiligt, bald danach sind Koln 
und Trier endgtiltig in ihrer Hand. Jetzt 
erkennen wir aucn zwei Hauptgruppen, 
Salier und Rheinfranken (nicht Ripu
arier!), von denen die Salier die Reims
grUndung auf ga1Iischem Boden erzwan
gen und das Konigsgeschlecht der Me
rowinger hervorbramten. Der Vater 
Chlodowems, Chi I d e r i ch, dessen 
wahrhaft koniglicn ausgestattetes Grab 
1.653 in To urn a i aufgefunden wur
de, ist der erste sicher erkennbare 
Herrsmer. Sein Herrschaftsbereich in 
Nordgallien soUte nach Z. nimt zu weit
raumig gedacht werden und besaB in 
Tournai vielleicht seinen Mittelpunkt. 

In Kap. 2, HChlodowech", und Kap. 3, 
"Chlodowechs Sohne und EnkeI", wer
den die Ausweitung und Konsolidierung 
des Frankenreiches durm ChI 0 d 0 -

wee h, die Rei<hsteilung unter seine 
Sohne, die Auseinandersetzungen inner
halb der Konigsfamiile bis zu dem 
Zeitpunkt zuveriassig und ausgewogen 
geschildert, an dem nach dem Tod sei
ner BrUder und Neffen ChI 0 t a c h a r 
das gesamte Reich wieder in einer Hand 
vereinigte. Die wichtigsten Stationen 
auf Chlodowechs Weg sind alJgemein 
bekannti es braucnt deshalb nur an sie 
erinnert zu werden: Kampf gegen Sya
grius und dessen Tod, Vordringen bis 
zur Loire, Krieg und entscneidender 
Sieg gegen die Alemannen, Obertritt 
Chlodowems zum katholischen Chri
stentum, Kampf gegen die Westgoten 
und Gewinnung Aquitaniens, Beseiti
gung der frankischen Teilreiche. Es sei 
besonders hingewiesen auf die Erorte
rungen zum Alemannenkrieg und zur 
Taufe Chlodowechs, wofUr die Quellen 
ausfUhrlich vorgeftihrt werden und wo
bei sich Z. daWr entscheidet, daS die 
Taufe wohl 498/99 stattgefunden habe. 

Nach dem Tode Chlodowechs verdient 
von Hessen aus besonders der ThUrin
gerkrieg Beamtung, der von The u -
de r i c h gefUhrt wurde, dem ja vor 
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allem die ostlimen Reimsteile zugefal
len waren (vgl. Karte 1). Unter ihm uod 
seinem Sohn The u d e b e r t rehhte 
def fdinkische Macht- uod EinfluBbe
reim weit nach Oslen (5. 91 H.). Wie 
die beiden Karten ausweisen, bezieht 
Z. aum Hessen in das fdinkische Reich 
ein. Das fUhtt zu def Frage nam dem 
Verhaltnis vcn Franken und Chattenl 
Hessen. Im Gegensatz zur ersten Auf
lage werden die Chatten nicht mehr als 
Angehorige des Frankenbundes aufge
fUhtt (5. 3), es wird jedodt fUr moglidt 
gehalten, daB urn 490 das Chattenland 
dem rheinfrankischen, in Koln residie
renden Konig Sigibert unterstand (5. 34) i 
in diesem Falle konnten die Chatten 
zusammen mit dessen Teilreich unter 
Chlodowechs Herrsmaft gekommen sein 
(vg\. 5. 71). 

Kap. 4, ",lnnere Geschidtte uod Ein
richtungenH

, bildet die Mitte und den 
Kern des Buches. Neben Gregor von 
Tours, unsere Hauptquelle fur die fruhe 
Geschichte des Frankenreiches, treten 
jetzt gleichgewichtig die Lex 5alica und 
das immer mehr anwachsende armao
logische Material. Hier fallen zunams~ 
die Fragen nach der standischen Glie
derung und nach der Existenz bzw. 
Nichtexistenz eines friihfrankischen 
AdeIs auf, der ja in der Lex 5alica im 
Gegensatz zu anderen 5tammesrechten 
nidtt vorkommt. Die bekannten reimen 
Graber des 6. Jhs. mochte Verf. zwar 
als Zeugnisse sozialer Differenzierung, 
jedoch nimt eines Geburtsadels anse
hen. 50 entscheidet er sich dafiir, daB 
sich ein Adel (Aristokratie) auf gatli
smem Boden neu gebildet habe, daB 
diese Entwicklung zur Zeit der ersten 
Aufzeichnung der Lex 5alica jedoch 
noch nicht voIlendet gewesen sei. Mog
lichkeiten des Aufstiegs bot vor alIem 
der Konigsdienst - aum fur die Ro
manen innerhalb des merowingismen 
Rei<nes. Im Mittelpunkt des Reiches 
stand das Konigtum, von ihm ging die 
gesamte staatlidte Ordnung aus, wenn 
BUch das Volk in gewissen Dingen ein 
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Mitspracheremt bewahrte. Die Verfas
sungseinrichtungen, insbesondere die 
Gliederung des Reiches und das Xmter
wesen, lassen haufig romanismen Ein
fIuB erkennen. Ausfiihrlich werden das 
Heerwesen und die Bewaffnung des 
frankismen Kriegers besprochen. 

Nach einem Absdtnitt uber ,.Religion 
und Kirche N behandelt Kap. 6 die 
H5iedlungsverhaltnisseN

• Gerade auf 
diesem Gebiet wurden seit der ersten 
Auflage groBe methodische Fortschritte 
gemacht, wofur wenigstens die Namen 
5teinbach, Gamillscheg und 
Pet r i genannt seien. Dennoch blei
ben viele Fragen strittig, so nach der 
Art des Zusamrnenlebens von Roma
nen und Franken, nach deren 5ied
lungsweise und nam der zahlenmaBigen 
5tarke der nach Ga1lien gekommenen 
und sim dort niederlassenden Franken. 

Das archaologische Fundmaterial und 
die Ortsnamen sind hier die wichtigsten 
Quellengruppen, freilich haben beide 
ihre Probleme. 50 ist nach wie vor 
keine Einigkeit daruber erzielt, inwie
weit die Reihengrabersitte und Bestat
tungen mi t Waffenbeigaben ethnisch 
gedeutet, d. h. in diesem Falle: den 
Franken zugesprochen werden durfen. 
Auf der anderen 5eite ist unbestritten, 
daB man an der heutigen Sprachgrenze 
nicht ablesen konne, wie weit franki
sme Siedlung in nennenswertem Um
fang auf romanismem Gebiet stattge
funden habe. Hier haben sprachlime 
Ausgleichsprozesse stattgefunden, so 
z. B. der Ortsnamenausgleidt, also die 
Ersmeinung, daB urspriinglich germa
nischlfrankisch gebildete Ortsnamen von 
vorwiegend romanism spremender Um
gebung iibersetzt oder assimiliert wur
den und umgekehrt. Umstritten ist wie
derum das AusmaB dieser Ersmeinun
gen. Aber trotz der fortdauernden Kon
troversen darf gesagt werden, daB die 
jahrzehntelange wissensmaftlidte Aus
einandersetzung uber diesen Komplex 
aum fur die Beurteilung anderer, ihn
lich geIagerter Grenzzonen wichtige Er-
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kenntnisse gebramt hat, wahrend sie 
umgekehrt von anderen Bereimen 
(deutsm-slawisme Spramgrenze) wert
volle Anregungen erfahren hat. 

Unter Berudc:simtigung aller QueIlen
gruppen und mit zuruckhaItender Beur
teilung des AusmaBes des Ortsnamen
ausgleims kommt Z. zu dem SmluB, 
daB die Franken aum in Gebieten von 
Mismsiedlung mit Romanen eine Min
derheit gebildet haben. Vermutungen 
uber die absolute Zahl der frlinkismen 
Bewohner Galliens sind natiirlim mit 
groBen Unsimerheitsfaktoren belastet. 
Mit allen Vorbehalten nennt Z. eine 
Zahl von 500 000 - 800 000 Mensmen 
frankismer Volkszugehorigkeit in Gal
lien in der ersten Halfte des 6. Jhs., 
wahrend die allgemeinen Schatzungen 
uber die Gesamteinwohnerzahl Gal
liens zwischen fUnf und zehn Millionen 
schwanken. 

In der Wirtschaft des friihmerowin
gischen Reiches laBt sich ebenfalls wie
der die Vermischung gaItoromismer 
und frankischer Elemente feststellen. 
Leider sind fUr diese Zeit die Quellen 
filr die grundlegende Orgarusationsform 
der Landwirtschaft, die Grundherrschaft, 
noch auBerst dUrftig. Riickschliisse aus 
spaterer Zeit scheinen gerade hier be
sonders problematisch. Aus der lex 
Salica darf geschlossen werden, daB der 
Viehhaltung eine groBe Bedeutung zu
kam. Von dem Handwerk und seinen 
Erzeugnissen, der tedmischen und 
kunstgewerblichen Produktion vermit
teln uns wiederum Grabbeigaben eine 
gule Vorstellung. 

In dem abschlieBenden Kapitel H Von 
der Antike zum MittelalterH wird noch 
einmal die groBe Bedeutung herausge
stellt, die das Zusammentreffen der 
Franken mit der gallo-romischen Kultur 
und dem Christentum fUr die Geschich
te Europas hatte. 

Ein Quellenverzeichnis, ein Namen
register, eine Stammtafel der alteren 
Merowinger sowie die schon genannten 

beiden Karten beschlieBen den Band. Da 
die Literatur haufig abgekiirzt zitiert 
wird, macht sich das Fehlen eines lite
raturverzeichnisses bisweilen storend 
bemerkbar. 

Mit dem angezeigten Buch. legt der 
Verf. ein Werk vor, das in zuverlassiger 
und abgewogener Weise die derzeitige 
Kenntnis uber den Stamm der Franken 
und das frUhe Reich der Merowinger 
darbietet. Bei einem Vergleich mit der 
ersten Auflage wird deutlich, wie die 
Archaologie durch die fortwahrende 
Vermehrung ihres Quellenmaterials und 
die slandige Verfeinerung ihrer Metho
den immer groBere Bedeutung gewinnt 
fUr die Erforschung von Zeitraumen, fUr 
die schriftlich.e Quellen nur sparlich. vor
handen sind. Dem geht parallel die star
ke Beachtung, die neben der politisch.en 
Geschich.te heute die Untersuchung und 
Darstellung der inneren Verhaltnisse 
und der materiellen Kultur finden. 

Sch.lieBIich. sei noch. darauf hingewie
sen, daB die ubrigen Blinde des Hand
bumes von Ludwig 5 c h mid t (Die 
Westgermanen, Die Ostgermanen, Ge
sch.ich.te der Wandalen) in vergleims
weise preiswerten Nach.drucken vor
liegen. 

Fred Smwind 

K a r 1 B 0 5 l: Franken um 800. 

Strukturanalyse einer friinkischen 
Konigsprovinz. 2. enc. Auflage mit 
sechs Kartenskizzen im Text und 
einer Karte. Muncnen, Verlag C. H. 
Bede, 1.969, XIII, 21.0 S. DM 28.-. 

8 i s Buch wird schon in der zweiten, er-
• 

weiterten Auflage vorgelegt, ein Beweis 
fur die weite Verbreitung, die es gefun
den hat. DaB es nich.t nur gekauft, 
sondern auch. gelesen und benutzt wird, 
kann man sowohl an zahlreienen Zita
ten in der Literatur als auen bei Ge
spraenen mit Studenten immer wieder 
feststellen. In der Tat wird hier ein 
bedeutsames und auch. uber den eigent-



102 

timen Untersuchungsraum Franken hin
ausweisendes Thema behandelt, das die 
ihm entgegengebrachte Beachtung zu 
Remt auf sich gezogen hat. 

Ausgangspunkt def Untersuchung ist 
eine Karte, die alle his 830 in Franken 
urkundlkh genannten Orle zu bieten 
versucht. Nach einleitenden Bemerkun
gen Uher Problem uod Weet kartogra
phischer Darstellungen werden in den 
Kapiteln 2-6 Besiedlung und Gliede
rung des Landes, Die freien und un
frcien Unterschichten, Die ,..adelige" 
Oberschkht und FUhrergruppe, Die fran
kischen Bistiimer, sowie Oer Konig und 
seine Pfalz Salz seit ca. 790 behandelt. 
Das 7. Kapitel "Die Herrschafts- und 
Sozialstruktur def Konigsprovinz'" 
bringt eine Zusammenfassung und Ein
oednung der Ergebnisse. Es folgt auf 
S. '155-'19'1 ein von H. M a i e r h B
fer und K. Wit h 0 I d bearbeitetes 
und von W. 5 t B r mer erganztes 
Verzeichnis der bis 830 urkundIich ge
nannten Orte Frankens. Ein Sach- und 
Personenregister beschlieBt den Band; 
hierzu sei angemerkt, daB das Ortsver
zeimnis die im Register fehlenden geo
graphismen Namen nimt Zll ersetzen 
vermag. 

In dem Buch soIlen die verfassungs
maBigen, sozialen und standerechtlimen 
Verhaltnisse einer Landschaft beschrie
ben werden, wie sie sich innerhalb 
eines begrenzten Zeitraurnes darbieten, 
in dem ein jahrhundertelanger ProzeB 
der Eingliederung dieses Raumes ins 
frankisme Reich mit alIen seinen Be
gleiterscheinungen und Teilaspekten 
- namlich Herrschaftsaufrichtung, Sied
lung, landesausbau, Missionierung, 
EinfUhrung der Kirchenorganisation, 
kuItureIle Beeinflussung - nahezu sei
nen AbsmluB gefunden hat. Der main
frankisme Raum mit seiner vergleims
weise rei men QuellenUberHeferung, die 
wir vor all em dem Kloster F u I d a 
verdanken, eignet sich fUr einen 501-

chen Versuch besonders. Die Main
lande um W ii r z bur g und das Grah-
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feld konnen als die Zentren dieses Ge
bietes angesprochen werden. Bel der 
Abgrenzung des Untersuchungsraumes 
stelIen sich freilich Probleme, die nhht 
iiberaU gliiddich geWst werden, was vor 
allem bei der Karte sidttbar wird, aus 
der nicht in jedem Fall hervorgeht, wa
rum ein Beleg eingetragen ist, ein an
derer jedodt nicht. 

B. unterscheidet zwei groBe Grup
pen der Bewohner: eine grundhesitzende 
Oberschicht, deren Angehorige in den 
QueUen als Schenker von land und 
Leuten an KIBster und Kirchen, sowie 
als Besitzer und GrUnder von Kirchen 
und Kiastern auftreten; dann eine Un
terschicht, die zusammen mit dem land 
vergabt werden kann. Diese Unter
schicht ist in sich wieder stark differen
ziert. Freie Unterschichten, wie in der 
Oberschrift von Kap. 3 angekiindigt, 
werden freilich nhht behandelt. Die 
oherste Gruppe der Unfreien sind fUr 
B. die sog ... Kanigsfreien N

, die er auch 
Nfreie Unfreie" nennt. Auch die eigent
lichen Unfreien sind wieder nam sozia
ler und wirtsmaftlicher lage und auch 
rechtlicher 5tellung differenziert; hier 
sind vor allem von denen, die als 
Knechte und Magde auf den Hafen der 
Grundherren arbeiten, die leute zu un
terscheiden, die in wirtschaftlicher 
SelbsHindigkeit eine ihnen gegen Zins 
und Dienste Uberlassene Bauernstelle 
bearbeiten. 

Die Grundherren treten uns aIs zah
lenmaBig starke Schidtt entgegen. In 
ihrer Hand Iag der damals sdlOn weit 
vorgeschrittene Landesausbau. B. glaubt 
zahIreiche kognatische und agnatische 
Verwandtschafts- und Familienverban
de erkennen zu konnen. Einen Teil der 
Schenker weist er der sog. Reichsaristo
kratie zu, deren Herkunft aus den links
rheinischen Reichsteilen die Verbindung 
mit dem Westen herstellt. Danehen 
nimmt B. die Existenz eines einheimi
schen UradeIs an. 

Charakteristisch fUr Franken ist die 
starke KonzentratiQn des Konigsgutes, 
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die 741.142 anHiBlich der Dotation des 
Bistums W ii r z bur g zum ersten 
Mal, bei weiteren Schenkungen der Ko
nige immer wieder hervortritt. Der Bis
tumsmittelpunkt Wiirzburg und seit 
etwa 790 die Pfalz und der Fiskus Salz 
gaben der koniglicnen Machtposition 
im mainfrankischen Raum den erfar
derlichen Riitkhalt. Dennacn hat der 
von B. fUr Franken gebraumte Begriff 
HKonigsprovinzH schan mehrfame Kri
tik und Ablehnung erfahren, weil er 
eine GeschIossenheit van koniglimen 
Besilz- und Herrsmaftsrechten fordert, 
die in diesem MaBe nicht vorhanden 
war. 

Dieser kurze UberbJitk konnte die 
FUlle der angespromenen Prableme nur 
ungenUgend andeuten. Viele von ihnen 
stehen gerade heute im Mittelpunkt 
des Interesses (freilich, und darauf sei 
na<hdrUtkli<h hingewiesen, nimt erst 
seit heute oder gestern). Das gilt var 
allem fUr die Fragen, die mit der Aus
weilung von Herrschaft, mit dem Ver
haltnis van Herrschenden und Be
herrschten und mil alien Prablemen der 
sozialen Ordnung und der wirtschaft
lichen Verhaltnisse zusammenhangen. Es 
liegt auf der Hand, daB alle diese Din
ge auch fUr den von der ZHG betreu
ten Raum von groBer Wichtigkeit sind, 
da es sim bei Nordhessen ebenfalls urn 
ein Gebiet handelt, das von der franki
schen Ausdehnung nach Osten erfaBt 
wurde und fUr das vergleimbare Ver
haltnisse zumindest vermutet werden 
dUrfen. Unler diesem Gesidltspunkt ge
winnen B.s Ergebnisse Uber Franken 
hinaus aIs Vergleichsmaterial fUr ahn
lime Untersuchungen Bedeutung, und es 
steUt sich die Frage, wie zuverlassig 
das van ihm gezeichnete Bild ist. Dazu 
muB eindeutig gesagt werden, daB B. 
zwar zentrale Fragen der mittelalter
lichen Verfassungs- und Sozialgeschich
te aufgegriffen hat, daB aber die Aus
fUhrung dem Anspruch seiner FragesteI
lung nicht entspricht. Das gilt zunamst 
fUr zahlreiche FlUchtigkeiten und Un-
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richtigkeiten, fijr allzu groBzUgige Be
nutzung und Auslegung der Quellen, 
fUr falsme Identifizierung von Ortsna
men usw. 

Es ist allerdings hier nimt der art, 
eine Liste solcher Dinge aufzustel1en; 
es sei nur auf wenige, Hessen betref
fende Stellen hingewiesen, so darauf, 
daB das in D K I 21.3 im Zusammen
hang mil dem Sachsen A m a I u n g ge
nannte Uuiuisangar trotz B. (5. 1.7) 
weilerhin mit Wa Ifs a n g e r bei 
Kassel zu identifizieren ist und nicht 
mil W ill m a r 5 (Kr. MeIlrimstadt). 
Zudem bietet B. eine irrefijhrende Dar
stellung vom Inhalt der Urkunde. Eben
falls entgegen B. (5. 1.1.) ist der in D 
K L 1.42 genannte pap us Austra
siorum nicht urn W U r z bur g, son
dern in der Gegend von F r i t z I a r 1 
BUr a bur g zu Iokalisieren (vgl. H. 
W u n d er, Die Wigberttradition in 
Hersfeld und Fulda, Diss. Erlangen
NUrnberg, 1969. S. 99). Das Lorsmer 
Reimsurbar gibt aum nicht AufschluB 
Uber Rei c h 5 gUter an der Rannam 
und ihre Organisation (5. 27), sandern 
bei dem angezogenen StUd< Nr. 3677 
des Codex Laureshamensis handeIt es 
sich urn eine Giiterliste des K I 0 5 t e r s 
Larsm aus dem Rangau. 5 tar c f r i -
des h a use n (5. 1.04) wUrden wir mil 
Niemeyer Iieber mil Sterb
f r i t z (Kr. SchlUchtern) als mit 
Stepfershausen bei Meiningen 
gleichsetzen. Weiter halten wir es ffir 
verfehlt, d ie in der Adresse des be
kannten Briefes van Papst Zacharias 
aus dem Jahre 748 (MG. Epp. Ill, Nr. 
83) genannten Leute als HReimsaristo
kraten aus dem Rhein-MaingebietN an
zusprechen (5. 1.24). 

Daneben gibt es Bedenken mehr 
grundsatzlicher Art, die sim var allem 
gegen die an manchen Stellen des Bu
mes angewandte Methade rich ten. Ats 
ein Beispiel sei die Behandlung der sag. 
Konigsfreien angefiihrt. Uber die Exi
stenz dieser Gruppe, als deren Kenn
zeichen ihre personliche Bindung an den 
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Konig und ihre Nutzung von Konigs
land gegen Zins und Dienste gelten, 
gehen die Ansichten auseinander. Dar
Uber ist ;edodt hier nicht zu reden. Es 
ist vielmehr festzustellen, daB B. re
gelmaBig clann, wenn liberi oder in
genui in den QueUen genannt werden, 
in ihnen Konigsfreie sieht. Dabei geht 
er von der vcr aIlem an Quel1en auBer
halh Frankens gewonnenen, freili<h 
nicht unbestrittenen Annahme aus, die 
ZahIung eines weltlichen Zehnten, einer 
sfeora oder der sog. Osterstufe deute 
auf Konigsfreiheit hin. Eine PrUfung, 
was Uher oder ingenuus an der jeweili
gen SteIle meinen konnte, wird nhilt 
vorgenommen, was zur FoIge hat, daB 
es fUr B. Freie auBerhalb der grund
herrlimen Obersmicht nhht zu geben 
scheint. Das Problem der Freiheit im 
Mittelalter bedarf einer neuen, unbe· 
fangenen Untersumung, es kann also 
zur Same hi er nimt SteIlung genomrnen 
werden. Bedenklim und geHihrlim je· 
dom ist es, wenn in einer landesge· 
smhhtlimen Arbeit, deren Aussagen 
sich auf die Untersuchung der jeweils 
besonderen Situation grlinden miissen, 
diese Priifung zugunsten einer Einord· 
nung nam attgemeinen Kriterien unter· 
lassen wird. 

Einschrankungen sind aum gegen
liber dem Absmnitt liber die adelige 
Obersmimt zu machen. Wie smarf die 
sog. Reimsaristokratie von einem Stam
mesadel zu trennen ist, wie gut man 
Smenkerkreise, Familien- und Sippen
verbiinde in Ostfranken herauszuarbei
ten vermag, werden wohl erst zukUnf
tige eindringlimere personengescnimt
lime Untersuchungen erweisen miissen. 
Zuvor jedom miiBte die Fuldaer Ober
Iieferung, der B. ebenso wie den Fii.l
sd\Ungen Smannats bisweilen zuvieI 
Vertrauen entgegenzubrlngen scheint, 
liber das Jahr 802 hinaus aufbereitet 
werden. Namengleichheit und Namen
variationen werden als Hilfsmittel flir 
die Feststettung von Verwandtsmafts
beziehungen nimt selten libersmatzt. 

Bud1bespreaJUngen 

So werden S. 110 f. atte Smenkungen, 
die von Leuten mit Namen Ern est, 
Ern u s t vorgenommen wurden, des
halb referiert, weil es einen ostfr.iinki
smen dux Ernestus gab und weil der 
Name auch bei den Babenbergem vor
kam, obwohl ein geneaIogismer Zu
sammenhang nicht belegbar ist. (Auf
schluBreich fUr B.s Einschlitzung: .. Die 
weite Entfernung zwismen Grabfeldl 
Saalegau und MaingauIWetterau 
braumt nimt gegen eine Gleimsetzung 
des dort gleimzeitigen Emust zu s;>re
men, um so mehr als Streubesitz ein 
Charakteristikum groBfrankismer 
Reichsaristokratie ist"). Besondere Be
achtung verdient die Beobamtung B.s 
(5. 113), daB in Ostfranken im 8. Jh. 
der Grundbesitz des Adels nimt in ViI
likationen mit selbstandig wirtsmaften
den Bauemstellen organisiert gewesen 
seL Tr~ife das zu (zumindest Ausnah
men sind freilim vorhanden; vgl. 
Stengel, US Fulda, Nr. 289 und 
295), so wUrde es eine SondersteIlung 
Ostfrankens bedeuten; denn aus den 
Lorsmer QuelIen, beispielsweise fUr das 
Lahngebiet, geht eine soIche unter
sdtiedliche Organisationsform fUr Adels
und Konigsgut nimt hervor. 

Fred Smwind 

L u d wig Den e eke: Jacob 
Grimm und sein Bruder Wilhelm. 
1.971.. 7. B. Metzlerscne Verlagsbucn
handlung Stuttgart (Sa mm lung 
Metzler 100. Band). 8 0 XI u. 228 S. 
broscn. DM 9.80. 

In der "Sammlung MetzlerH ersmeinen 
in versmiedenen Abteilungen "Realien
blicher fUr Germanisten": handliche Ta
smenbUmer, die unter bestimrnenden 
Tite1n Forsmungsbereime durchlidtten, 
urn zu unterrichten und zu neuer Arbeit 
anzuregen. Unter dem 6. Marz 1.971 
legt hier Ludwig Den e eke den rei
men Band "Jacob Grimm und sein Bre
der Wilhelm" vor, der im Titel ahnen 
laBt, daB die Welt der .. Brlider Grimm" 
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vom weiten Werkraum lacobs her er
schlossen werden 5011. Die Richtung 
anzeigend, heiBt es in einem knappen 
Vorwort : .. Es ist an der Zeit, das Bild 
der Brtider Grimm von einigen Ober
malungen zu befreien, durch die es im 
Laufe eines lahrhunderts und erneut in 
unseren Tagen verfremdet worden ist. 
lacoh Grimm war ein Mann des Auf
bruchs. Das Leben der Brtider verlief in 
der Auseinandersetzung mit einem 
Zeitgeschehen, das dem unseren in be
stiirzender Weise ahnlich ist, und die 
Dynamik ihres Wirkens ist bis heute 
in keiner Weise ausgeschopft". Das will 
(wenn ich nicht irre) sagen, daB der 
Lesende in den darsteIlenden Abschnit
ten des Bandes das Arbeiten der BrU
der nicht wie etwas Vergangenes, son
dern wie etwas Offenstehendes aufzu
nehmen hat. Doch wie geht Dene<ke 
vor? 

Der erste Teil (5. 1-39) hreitet eine 
"Allgemeine Bibliographie" aus, wie sie 
nUr jemand zusammentragen kann, der, 
mit den Grimms vertraut, seit langem 
im Bibliothekswesen leht. Die Ober
schriften der Abschnitte : "Handschriften 
bzw. Ungedru<ktes"; .. Briefwechsel" 
(5. 5-281) ; "AlIgemeine Literatur, Auto
biographisches, Gedenkschriften u. a.". 
Eine fast verwirrende FlilIe durchge
prlifter Angaben, die dem Grimmfor
scher wie dem Grimmfreund willkom
men sein mlissen und Ieider aus Raum
mangel nur seIten mit kritischen Be
merkungen begleitet werden. Man mag 
sid- fragen, ob Denecke nicht die Ein
zelnamweise greifbarer "Briefwechsel" 
an dieser 5telle auf wissensmaftlich Be
deutsames hatte einschranken sollen. 
Doch wann wird je eine ,.vollstandige 
Ausgabe des Briefwechsels" gewagt 
werden und wann wird sie, falls es ge
schieht, abgeschlossen sein? 

Der zweite Teil (der Haupt- und 
Kemteil des Bandes) (5. 4~182) steht 
unter der Oberschrift: "lacob Grimm". 
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In dem Wenigen, das liber "Lebensgang 
und Personlichkeit" (5. 4~50) gesagt 
werden durfte, ist jeder Satz genau ge
wogen. Das Durchgehende: Vereinfa
chungen und Verschonungen werden 
abgewiesen. Grundthema : ,.lacob 
Grimm, der Autodidakt, der Einzelgan
ger". Dazu stellt sich: Er hat ,.seit dem 
Tode des Vaters, niemanden mehr liber 
oder vor sich gehabt oder geduldet". 
Und nochmals im Blick auf GrundzUge 
seines Lebensganges: "Positiv daran 
war der ungehemmte Drang nach vor
warts, nachteilig das Hangen am Selbst
erworbenen und die Empfindlichkeit ge
gen Kritik von anderer 5eite". - Der 
Abschnitt .. Literarische Germanistik", 
der auch gemeinsame Arbeiten der Brti
der heranholt, faBt zusammen, was man 
lacobs Beschaftigung mit schrifttiim1ich
literarischen Denkmalern nennen kann 
(5. 50-62). Einen eigenwilligen und po
Iemischen Anfang mamt lacobs schma
les Buch "Ober den altdeutschen Mei
stergesang" vom lahre 181.1., das Min
nesang und Meistergesang als Formen 
von ,.Kunstdidttung" verbindet. Ob 
man mit Denecke sagen darf, den Brll
dern sei .. Dichtungsgeschidtte" eine 
"Folge von 5piegelungen eines allge
meinen 'Volksgeistes'" gewesen? Ich 
habe den Eindru<k, daB der Wortbegrlff 
"Volksgeist H kein Kennwort ihres 
Sprarosroatzes ist. Aber beachtet will 
allerdings sein, daB sie bewuBt nimt 
mit MaBstaben ,.literarismer Aesthe
tikM an Dichtungen herangehen. Fest
gehalten sei die Bemerkung, daB die 
Wendung .. Briider Grimm'" in Buch
titeln nur siebenmal ersmeint, gehauft 
von 18:12 bis 181.6 und dann nom ein
mal in einem Nadtzligler 1.826: Diese 
Wendung mache nimt ,.bekannt", son
dern "vertraut". Klihn, doch nicht ohne 
Grund spricht Denecke (5. 55) den Brii
dern eine "Art von Pantheismus'" ZU, 

die .. audt im Geringsten das GroBe, 
Bleibende erkennt", wobei man freilich 
mit starkem Vorzug an lacob zu den-
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ken hat 1. Der 'Reinhart Fums' vom 
Jahre 1834 fiihrt uns zu einem Lieh
lingsthema Jacobs, das ihn mehr ats 
ein haIbes Jahrhundert begleitet hat. 
FUr Denecke heweist dies Bum "be
senders a ugenHiIlig", daB Wilhelm 
Scherer nicht remt hatte, als er das Le
ben Jacobs vcn einer mittleren .. gram
matischen Periode" her einteilte (vgl. 
S. 59, auch S. 42/43). Dam saUte man 
nicht sagen "Weltliteratur" sei Jacobs 
"Hauptanliegen" gewesen, wenn man 
das Wort .. Weltliteratur" in seinem 
Sinne verstehe. Was ware sein Name 
ohne den groBen Wurf der .. Deut
schen Grammatik" 7 Den Gennanisten 
empfehle im, Zll beam ten, daB Dened<e 
das merkwiirdige Kopenhagener Bruch
stiick 'Abor und das Meerweib', das 
lacch im Jahre :1845 dem 14. Jahrhun
dert zuspricht, fUr eine HHilschung" er
klart (5. 61). Es ware schon, wenn er 
selbst bald einen bindenden Beweis 
vorlegte. An Jacobs akademischer "Re
de auf Schiller" vom Jahre 1859, die 
Goethe und Schiller feinHihlig ver
gleicht, ist mir von je aufgefallen, daB 
sie ebensosehr, ja manchmal fast noch 
mehr eine Rede auf Goethe aIs auf 
Schiller ist, darin Jacob seIbst in be
sonderer Weise charakterisierend. Oder 
tausche ich mich 7 

Der nachste Abschnitt (der Hingste 
des Jacob-Teiles) steht unter der Ober
sduift " Volkskundliche GermanistikN 

(mit Wilhelm)" (5. 63-87). Gemeint ist 
damit, was die Grimms in jugendlichem 
Eifer fUr die Sammlung von Volkslie
dern und fiir Marchen- und Sagenfor
schung geleistet haben. Denecke ver
weilt vor allem bei der Sammlung 
"Kinder- und Hausmarchen" (5.66-84). 
Mit Remt hebt er hervor, daB sie "alle 
Typen der Volkserzahlung" enthalt, da 
sich der engere Begriff der Form ,..Mar
men" erst seit der Sammlung der 
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Grimms herausgebildet und verfestigt 
hat. Nebenbei wendet er sich gegen das 
oft vervielHiltigte Bild (aus dem Ende 
des 19. Jahrhunderts!) "Die Briider 
Grimm bei der Frau Viehmann": nicht 
nur, weil sie wohl nie bei Dorothea 
Viehmann in Zwehren waren, sondem 
auch weil die gegen 1815 noch jungen 
Bibliothekare als ,..alte Manner" er
scheinen. Denedce geht auch auf das 
Oberrasmende ein, daB sich Jacob von 
der Mitarbeit zuriickzieht und von der 
zweiten Ausgabe an Wilhelm aIlein 
verantwortlich bIeibt, obwohI sich die 
Autorenbezeimnung ,..Brtider Grimm" 
nicht andert. Jacobs Verzicht ist fUr ihn 
trotz dessen Aussage nkht zureichend 
in dem Hinweis begrtindet, daB sim 
dieser bald nach 1815 mit aller Kraft 
der Grammatik zugewandt habe (5. 69). 
Ein guter Einwand. Dom werden wir 
nicht vergessen, daB Jacob in dem, was 
er "Marchen" nannte, starker aIs sein 
Bruder vor alIem einen "Niederschlag'" 
von "My then" suchte. GewiB, auch Ja
cob hat das Aufgezeichnete ,.ausge
staltet"', darin damals dem Bruder nah. 
Aber der Gesamtstil der ,.MarchenN 

ist, vom Ergebnis her betrachtet, WiI
helms Sprachstil. Wilhelm hat auch mit 
dem ihm eigenen Empfinden die "Ein
Ieitung" geschrieben, wobei man frei
lich hinzunehmen muS, daS ohne Ja
cobs antreibende Kraft die seit den 
Jahren 1806, 1807 vorbereitete erste 
Auflage nicht ersmienen ware. In De
neckes DarsteIlung ein besonderes Ver
dienst: Er zeigt (darin hervorragender 
Kenner). wie die Sammlung der 
Grimms auf versmiedene Weise und 
auf versmiedenen Wegen weiterge
wirkt hat. Die "Illustrationen" erhal
ten dariiber hinaus einen eigenen Ab
schnitt. Das sind smone Zugaben, die 
darreimen, was man sonst nimt so 
leicht zusammenfindet. 

1 Den Ausdruclc .Panthelsmus· braucht Wilh. Grimm in der .Einleitung- zum 1. Bd. der .Kinder. 
und Hausmlrchen· vom J. 1819; er will demit eine .Belebung der ganzen Natur· bezeichnen, die 
ihn von .eltem GlaubenR her durch die Mlrchen hindurchzubl1d:en schelnt (Kleinera Schriftan 1, 
1881, S. 350). 
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"Sprachwissensmaftlhhe Germani-
stik" (5. 87-105). Wir sind bei Jacobs 
vergleimender Grammatik der germa
nismen 5pramen angekommen, die er 
in Obereinstimmung mit dem smwan
kenden Spramgebraum jener Tage 
"Deutsme Grammatik" nennt 2. Gegen
Uber all seinen Arbeiten, die ihr (vor 
dem Jahre 1.819, 1.822) vorausgehen, be
zeichnet er sie in der Widmung an 
5avigny als die Arbeit, die im strengen 
5inne sein "Eigen" sei. 5icherlim hat 
Denecke remt, wenn er davor warnt, 
dies Werk aus der .... AltertumskundeH 

Jacobs herauszulosen: Jacobs "gramma
tisme 5tudien" seien ein Teil seines 
"allseitigen Forsmungsprogramms". 
Und immer ist ja unterirdism der Ety
mologe, ja Mythologe Grimm rege, der 
ganz allgemein auf Sinnerhellung 
spramgebundener Lebenswelten gerich
tet ist. Aber etwas 5mwer-ErkHirbares 
haftet dom dieser so sachbezogenen 
Leistung Jacobs an: einer Leistung, wie 
sie der Arbeitsamste nur einmal in 
einem Gelehrtenleben wagen kann. In 
rund zwei Jahrzehnten werden, ohne 
anderes zu vernamHissigen, stoffreime 
Quersmnittgrammatiken zu einem ge
smichteten Werke aufgebaut, bis hin 
zur Syntax des einfamen 5atzes, mit 
der es im Jahre 1.837 (nimt zufallig) un
vollendet abbridtt. Was spater nom 
ins Grammatisme fallt, hat anderen 
Charakter. In iiberzeugender Wiirdi
gung nennt Denecke die sehr person
liche "Gesmichte der deutsmen Spra
che" vom Jahre 1.848 eine "Sammlung 
von Parerga" zur "angewandten Gram
matik", zugleich ein ",Alterswerk". De
necke verlangt, daB man Jacobs "eigene 
Sprache" in ihrer Entwicklung neu un
tersuche. Wem es gelange, der wiirde 
uns Jacob aus der Tiefe seiner Natur 
in neuer Weise smenken. 

Wir mUssen weiler und obendrein 
nur in wenigen Worten andeuten, was 

uns begegnet, wenn wir uns von De
necke fiihren lassen. Der Absdmitt 
"Rechtskundliche Germanistik" (5. 1.05-
1.1.2) fragt nam dem "Eigenen" Jacobs. 
Im Zusammenhang mil dieser Frage 
werden die "Deutsmen Rechtsaltertii
mer" vom Jahre 1.828 eine ",iuristische 
Volkskunde" genannt. Der besonnene 
Absmnitt "Religionskundliche Germa
nistik" (5. 1.1.2-1.1.6) rat, die "Deutsme 
Mythologie" vom Jahre 1.8;5 "unter 
dem Gesidttspunkt religiOser Volkskun
de zu betramten". Der kurze Absdtnitt 
"Geschlchtskundliche Germanistik" (5. 
1.1.6-u9) sagt mit Nachdruck, Jacob 
habe als Gesdtichtsforsdter "eine in al
Ien Stiicken gegenwartsbezogene Alter
tumskunde, nicht akademisdte Ge
sdtichtsforschung" getrieben, darin mit 
den "damals alJerorten" aufbltihenden 
" historischen Vereinen" verbunden. In 
dem Absdtnitt "Deutsches Worterbuch" 
(5. 1.1.9-1.29) bekundet sidt, wie sehr 
sich Denecke dieser Worterbumarbeit 
vom eigenen Lebensgang aus nahe fiih
len darf. Er greift daher Uber die Ar
tikel hinaus, die von den Briidern vor 
ihrem Tode volIendet werden konnten. 
Leise taumt die Frage auf, ob das 
Werk, das erst im Jahre 1.960 (also 
mehr als hundert Jahre nam dem Be
ginn des Druckes) in ,,32 Teilbanden" 
vorlaufig abgeschlossen wurde. nimt 
den Grundvorstellungen der Brtider 
hatte treuer bleiben sonen (5. 1.21.). Um 
freilich dies zu erreichen, den "hoch
deutsmen" Wortsdtatz etwa von Lu
thers Zeit an fUr eine "weite Offent
Hchkeit" bereitzustellen. hatte man 
sdton nadt Jacobs Tode, aus seinem 
Geist heraus, planend eingreifen miis
sen. Wer aber soUte und konnte das 
damals tun? 

Ein umfangreicherer Absdtnitt von 
Gewicht: "Der Germanist in der Poli
tik" (5. 1.32-1.49). Gegen vorsmnelle 
Urteile stellt Dene<ke an den Anfang, 

2 Vgl. zum .Auldruck doutsch- die Vorrode zum 1. Bd . ... om J. 1819, S. 38 - KI. Schrifton VIII , 
S. 55, Anm. 1. 
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daB Jacohs ,..poIitisthes Denken und 
Urteilen" aus "personIichem Leben und 
Erlehenu gewadtsen seL In der Tat 
s<heitert, wet politische Kennmarken 
des spateren 1.9. oder des 20. Jahrhun· 
derts an lacch heften will. In der Mitte 
des Absmnitts steht die viel erorterte 
Teilnahme der Brtider am Protest der 
",GtHtinger Sieben'" vom Jahre 1.837. 
Denecke betont, Jacch habe damals im 
Blick auf Remt und Freiheit aIs HStaats
bUrger" (als .. StaatsbUrger auf dem Ka
thederN

) gehandelt. Wenn kh rimtig 
sehe, sitzt der entsmeidende AnlaB sehr 
tief in Jacobs Vorstellungswelt. Jacch 
handelt, obwohl er kein engeres Vet
haltnis zum Staatlichen aIs soIchem hat. 
Denn er wird im offenen Horizont des 
.. Deutschen Bundes" mil der Hoffnung 
auf eine zukUnflige deutsche Einung 
von dem Gedanken an eine "alte Frei
heit des Volks" bewegt, die sich ihm 
aus den Rechten des "freien Mannes'" 
aufbaut. Der in armlichen VerhaItnisseri 
aufgewachsene Honorationensohn Iebt 
(weltoffen und zugleich weltfremd auf 
die Gegenwart gerimtet) aus einer 
rUtkwarts gewandten Ut 0 pie, von 
der aus unsicher bleibt, wie er den Wan
del aufgefaBt hatte, den die Jahre 1866, 
187017"1. brachten. Denetke sprimt denn 
auch aus, fUr Jacob sei der Ausgangs
punkt aller politischen Wirklichkeit das 
... Gesamtvolk (nimt ein einzelner 
Stand!)" gewesen (5. 142). Dffen mag 
bleiben, wie sim der nam vorn dran
gende Jacob und der konservativere 
WilheIm immer wieder zusammenge
funden haben. Wie schwer ist es Uber
haupt, vom Heute her die po1itismen 
Denkraume von Mannern durmzufUh
len, die im Kurhessen des spateren 
18. Jahrhunderts geboren waren! - -
Versagen muE ich mir, auf den Ab
schnitt "Freunde und Bekannte. Wis
sensmaftliche Beziehungen" einzuge
hen (5. 149-160), 50 sehr er in seiner 
lebhaften Darstellung und seiner ge
remten VoIIstandigkeit zum Verweilen 
auffordert. Gleimes gilt fUr den for-
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dernden Absmnitt "Europaisme Weite" 
(5. 160-177), in dem Denetke zwi
schendurm hervorhebt, daB die "Welt
ausbreitung der Grimmschen Marmen 
weithin auf englischen Ausgaben be
ruht" (5. 167) - hier wie sonst fUr 
mich fast beangstigend die unersetz
bare FUlle der Literaturausgaben. Ein 
anregender Abschnitt Uber "Wirkung 
und Wertung in Mit- und Namwelt" 
(5. 177-182), der amh das Verdienst 
unseres Landsmannes Wilhelm 5choof 
ausdrUtklim anspricht, schlieBt den 
Jacob-Grimm-Teil ab. Man darf sim 
wohl fragen, ob die letzten drei Ab
scnnitte in ihrem Reichtum in ein "Re
alienbuch" gehoren, das vor alIem auf 
die phitologischen Forscnungen Jacobs 
und aucn WilheIm Grimms bezogen 
sein muS. Man spUrt, daB in diesem 
"Realienbuch" aus den QuelIen und 
aus umfassender Literaturkenntnis so 
etwas wie eine B i 0 g rap hie der 
Brtider und vor allem Jacohs vorberei
tet ist. 

Wir sind nom nient am Ende. Denn 
Wilhelm G rim m s 5chaffen ist zwar 
in vieIen Abschnitten mitbehandelt wor
den. [ch erinnere vor all em an den Ab
smnitt "Literarische Germanistik", so
weit er den Jugendarbeiten der BrUder 
nachgeht, und den Abschnitt "Volks
kundliche Germanistik", der mit Vorzug 
auf die "Kinder- und Hausmarchen" 
gerichtet ist. Dennoch folgt mit Recnt 
(wenn auch fast wie Anhang) dem Teil 
"Jacob Grimm" (5. 40-182) ein Teil 
(5. 183-202), der den Blid< auf das 
E i g e n e WilheIms versammelt. Tref
fend der (im Ausdruck etwas Uberstei
gerte) 5atz Deneckes: Das "wahrhaft 
5taunenswerte und zugleich so ge
heimnisvoll Frucntbare" an dem Briider
paar sei "nicht ihre [dentiHit oder Pa
ralIelitat, sondern ihre absolute Polari
tat" (5. 184). Dened<e versucht diese 
"Poiaritat" fUr den politischen Bereich 
genauer zu bestimmen. Wilhelm konne 
man einen "freiheitlichen Konservati
ven" nennen, Jacob, am Bruder ge-
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messen, eher einen "protestierenden 
LiberaIen (nicht im Parteisinne) mit 
revolutionarer Neigung" (5. 186). De
necke laBt in seiner Art der Aussage 
spUren, wie sehr Begriffe wie "konser
vativ" und .. liberal" vom Heute her 
MiBverstandnissen ausgesetzt sind. Mir 
ist aufgefallen, daH der geseUige und 
in der Form milde Wilhelm in der Tie
fe hartnackiger (unnachgiebiger) sein 
konnte als der ungeduldige lacob, der 
sicn starker dem Wandel der Zeit hin
gab. 

Denecke fUhrt mit knapper ErIaute
rung durch Wilhelms .. SchriftenH: Be
ginnend mit den scnwebenden Vorstel
lungen des Zweiundzwanzigjahrigen 
vom lahre :1808, die fUr das Mittelalter 
des 12.1:13. lahrhunderts .. Natur- oder 
Nationalpoesie" (zu der ihm das Nibe
lungenlied zahlt) von "Kunstpoesie" 
(von der "rornantisrnen Poesie" des ho
hen Mittelalters wie etwa von Gott
frieds 'Tristan1 abzugrenzen suchen. 
Ein teichter Zweifel scheint in Denek
kes Worten mitzuschwingen, wenn er 
feststellt, als .. Hauptwerk" gelte all
gemein der Band .,Deutsche HeIden
sage" vom Jahre 1829; gewiB ist er 
(vom 5toff her) neben der groBen Ab
handlung "Zur Geschichte des Reims" 
vom Jahre 1852 Wilhelms dauerhafteste 
Leistung. Anregend skizziert Denecke, 
wie Wilhelm als sorgfaltiger Herausge
ber altdeutscher Dichtung taUg gewe
sen ist. Ob man aber sagen darf, es ge
hore zu den .. liebenswerten autodidak
Uschen VorstellungenH Wilhelms, daB 
er den spruchdichter Freidank einem 
Lyriker wie Walther von der Vogel
weide gleichsetzen konnte? Hier zeigte 
sich doch wohl Wilhelms zeitbedlngte 
schwache, individuelle UntersdUede 
nicht mit kritischer sdtarfe wahrzuneh
men. Gut daher Deneckes Bemerkung, 
Wilhelm habe beim Herausgeben alter 
Texte das in Handschriften Oberlieferte 
so behandelt, wie er ihrn. zugetragene 
Marchen aufgenommen habe. DaH dann 
doch der "Freidank" {wenigstens in der 

1. Auflage vom Jahre 1834) eine bedingt 
kritische Ausgabe wurde, spridtt nicht 
dagegen. Im letzten war Wilhelm in 
seiner besinnlichen Gelehrsamkeit eine 
kUnstlerische Natur. Bei all seinen Ver
diensten konnte idt ihn (ohne mich mit 
meinem Urteil vordrangen zu wollen) 
nicht mit Denecke einen "Philologen 
von hohen Graden .... nennen. Doch ge
rech.t ist, daB ihn Dened<:e als eine Per
sonlichkeit eigener Pragung aus dem 
sch.atten des Bruders hervortreten laBt. 

Ein kurzes schluBwort. Ein letzter 
Teil bringt, auf den ".lebensgang der 
BrUder" bezogen, eine nUtzlhhe HZeit
tafeI.... (5. 203-213), die zu Grimm
Jahren .. ZeitereignisseH (!), ".Lebens
lauf"', .. Reisen", ".Arbeiten" und zu
satzlich "gleichzeitige Forschung" an
derer zusammenstellt. DaB ein .. Regi
ster" nicht fehlt, ist fast selbstverstand
lich. MuB ich nom ausdrUcklich sagen, 
wie hilfreich dieser handliche Band ge
rade fUr alle He 5 s e n ist, die von 
irgendeiner seite in das Leben und 
smaffen der BrUder eindringen wollen? 
Nicht unterdrUcken darf ich. den 
Wunsch, daB Denecke, der in der Welt 
der Grimms zuhause ist, vieI dem, was 
er noch zu sagen hat, in nicht zu ferner 
Zeit in den Druck bringen kann. Ge
recnte Anerkennung moge ihm das Ar
beiten erJeich.tern. 

Friedrich Neumann 

R j c h a r dO' Con nor: Die 
Deutsm-Amerikaner. 50 wurden es 
33 Millionen. 1.970. Hoffmann & 
Campe Verlag. Hamburg. 504 5. 
1.6 Taleln. Ln. DM 28,-

In 19 Kapiteln - 2 haben Henry Marx 
zum Autor - untersucht Vf. das Pha
nomen der Deutsch-Amerikaner. Er 
rechnet dieser Bevolkerungsgruppe in 
den USA bedenkenlos alles zu, was zwi
scnen Friedricn von Steuben und Grace 
Kelly, FUrstin von Monaco, irgendwie 
deutsch.es Blut in den Adern hat. Er 
durchstreift kUhn und unbekiimmert die 



amerikanische Geschichte von der Ein
wanderung der ersten deutschen Gruppe 
im 1.7. Jh. bis zur Obersiedlung Wern
her von Brauns nach dem Ende des 
2. Weltkrieges. Ziel der Darstellung ist 
es, "den sozialen und historischen Ein
fluB der Deutschamerikaner auf die 
Vereinigten Staaten ans Ucht zu brin
gen - nicht in einer gelehrten Unter
suchung, die der Autor gerne den aka
demischen Historikern und Sozialwis
senschaftlern UberHiBt, sondern in einer 
informellen Besmliftigung mit diesem 
Thema" (5. 1.1.). Diese 'informelle Be
schliftigung' ist denn auch auf jeder 
Seite der Leitgedanke des Journalisten 
O'Connor. Das tritt auf S. 1.0 Z. B. zu 
Tage, wo die Zahl der Deutschamerika
ner auf "ein Sechstel der Nation" 
(= 33 Millionen) geschatzt wird, die 
groBte Minderheit in den USA, die am 
wenigsten Aufsehen erregt und mit dem 
"groBen weiBen Waal" ("Mobby Dick") 
verglichen wird. Die Kapiteliiberschrif
ten versprechen eine spannende Lek
Hire, so u. a. "Blaurocke, Baurocke, 
Wenderocke", "Carl Schurz, der gute, 
gute Deutsche", "Engelsstimmen in der 
Wildnis", "Die 'jUdischen GroBherzo
ge' und andere", "Leistung, Leistung 
Uber alles" "GemUtlichkeit, GemUtlich
keit", "Musikalische Pioniere". Man 
hlitte nichts gegen solche FanfarenstoBe, 
}Yenn nicht auf der ersten Seite pau
schal "die Deutschen" als "Eine Nation 
von Wanderern" im Volkergetriebe 
eingestuft wUrden. UnbekUmmert heiBt 
es da: "Nicht der drliuende preuBische 
Adler, sondern die Wandervogelbewe
gung ist typisch fUr die Deutschen. Sie 
sind vom Wandertrieb beherrscht." 
Dann folgen die ersten 'teutonischen 
Wanderer', die Teutonen. An Behaup
tungen wie dieser: "Viele Westgoten 
blieben in GaIlien und besiedelten das 
heutige Nordfrankreich"(!!) darf man 
nichts finden, ebensowenig an der The
se: "Der blonde, blauaugige Prototyp 
des gotischen Kriegers... findet sich 
heute in ganz Norditalien, in Teilen 
Spaniens und Nordafrikas ebenso wie 
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im halbteutonischen England. AlIe Na
tionen westlich der Weichsel haben ih
ren betdichtlichen deutschen Blutsan
teil, wenn auch die Ereignisse der Ietz
ten hundert Jahre dazu gefUhrt haben, 
daB sie sich zu diesem Erbgut nur noch 
widerwillig bekennen." Wie gesagt -
'informelle Beschaftigung'! 

Das Geschichtsbild des Absolutismus 
wird naHirJidt vollig neu entworfen. 
"Heruntergekommen wie das Vieh" leb
ten die Deutschen im Anfang des 1.8. 
Jh., und "Uber all diesem Elend thron
ten die Duodez-Fiirsten, ... Deren Re
gierungskunst bestand vor alien Dingen 
darin, unbarmherzig Steuern zu erhe
ben und sie sogleich bei Jagdgesell
schaften, bei FreB- und Saufgelagen wie
der auszugeben" (5. 27). In diesem 5tH 
einer 'informellen Besmliftigung' durch
streift der Autor die amerikanisme und 
zugleidt einen Bereich der deutschen 
Geschichte, wobei er den Leser mit 
Schauergeschichten aller Grade weidIich 
fiittert. 

Soweit es die amerikanischen Ver
hliitnisse angeht, mag das auf sich be
ruhen, was dargesteIIt wird. Ober die 
FuBtritte, die auf jeder Seite des Bumes 
'den Deutschen' verabfolgt werden, 
kann man nur den Kopf schUtteln - so 
tOricht und wahIIos springt die Schilde
rung von einem Dessin zum andern. 
Von besonderem Interesse ist fUr die 
hessische Geschichte natiirlich der Ab
schnitt, der von den hessischen Solda
ten im Unabhangigkeitskrieg handelt. 
Niemand darf es verwundern, daB "die 
Hessen wohl mit zu den ungliiddich
sten und demoralisiertesten Soldaten .. , 
die jemals zum Wehrdienst gezwungen 
worden sind", gehort haben. Die Sub
sidienvertdige werden zum verwerfli
chen Soldatenverkauf. Die 'deutschen 
Truppen' (wer7 Hessen7 Braunschwei
ger, Ansbacher, Waldecker7) waren 
"hervorragend ausgebildete Hiihner
diebe". - In der Phantasie des Autors 
sind "die Hessen ein hBchst unzuver
Uissiges Volkchen in der britischen Ex-
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peditionsarmee. Beim Essenfassen die 
ersten, in der Smlamt die letzten - das 
schien ihr Motto zu sein" usw. usw. 

Selbstverstandlim waren die hessi
smen Soldaten fur den Verfasser zum 
Militardienst zwangsweise gezogene, 
die durch "PreB-PatrouillenH in den 
StraBen auEgelesen wurden. N Wenn die 
Eltern eines jungen Mannes, der auf 
die se Art und Weise zum Militardienst 
gezerrt war, protestierten, so wurde der 
Vater in der Regel in ein Eisenberg
werk und die Mutter ins GeHingnis 
gesteckt H (5. 64 E.). Wir waren hier fur 
e i n e n Beleg dankbar! 

Die Kostproben magen genugen. 
Zum SchluB kommt der Autor zu dem 
Urteil uber die Deutschamerikaner: 
"eine Minderheit von solcher Mannig
faltigkeit kann nimt n u r schlecht od er 
nu r gut sein." Zu dieser salomoni
schen Erkenntnis bedurfte es keiner 
umfangreichen und bliitenreimen Dar
stellung. 

Aus den Anmerkungen und dem Li
teraturverzeimnis ersieht man, daB nur 
amerikanische Literatur herangezogen 
wurde und keine armivalischen Quel
len. Weder deutsme noch englisme Ak
ten usw. sind benutzt worden. Somit ist 
das Bild der Deutschamerikaner, an 
dem sich nun die Amerikaner erwar
men durfen und einfaltige Deutsme 
ebenfaIls, ein Zerrbild, wie es bedenk
limer kaum entworfen werden konnte. 
Ein muheloses Studium deutsmer Lite
ratur uber Auswanderfragen und der 
leicht zuganglimen Akten, Tagebumer 
und Berichte aus dem Unabhangigkeits
krieg von 1.776-1.783 uber die Teilnah
me der hessismen Truppen (das We
sentlime ist im Staatsarchiv Marburg 
unter dem Tilel Americana zusammen
gestelIt) hatte den Autor simer gehin
dert, Millionen amerikanischer Familien 
(die das hier angezeigte Buch im Bu
chersmrank haben) ein so unqualifi
ziertes BUd von der deutsmen Auswan
derung vorzugaukeln. 
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Obwohl es unmoglim ist, im Rah
men einer kurzen Rezension, die Irrun
gen der beschriebenen deutsch.en Ver
haltnisse zu korrigieren, sei einiges an
gemerkt: Von einem "Wehrdienst" im 
Deutschland des 1.8. Jh. kann keine Re
de sein. Die einzelnen Lander betrieben 
Rekrutenwerbung in Kantonen. Gewalt
same und unrechtmaRige Werbung (z. B. 
auf fremdem Hoheitsgebiet) stand unter 
schwerer Strafe. Der Soldatenberuf war 
ein Berufszweig nehen anderen hand
werkenden Berufen. Ein nationales 
Ethos des Wehrdienstes war nom rumt 
erfunden. Der Soldat ist lediglim zum 
Dienst verpflichtet und wird nach Ab
lauf seiner vereinbarten VerpfJimtung 
mit einem sogenannten LaufpaB ent
lassen. Solche Entlassungen sind in 
Nordamerika wahrend des Krieges von 
1.776-1.783 fortwahrend erfolgt, wie die 
lm Staatsarchiv Marburg erhaltenen 
Monatsberidlte der hessismen Regi
menter belegen. Aus diesen Berimten 
ist femer ersichtlidl, daB nicht nur Hes
sen zu den amerikanischen Einheiten 
Washing tons desertiert sind, sondem 
daB umgekehrt Amerikaner zu den hes
sismen Verbanden ubergelaufen sind. 

Die Auswanderung hat sich seit dem 
:18. Jh. in durchaus geordneter Form 
vollzogen. GewiB gab es einzelne Staa
ten, die miBliebige Personen abgescho
ben haben, aber andererseits verIangt 
z. B. Bayem von jedem Auswanderer 
den Nachweis der bezahlten Oberfahrt, 
ehe die Entlassung aus dem Unterta
nenverband erfolgt. Untersumte man 
z. B. griindlich die Vermogenswerte, die 
von den Auswanderem mitgenommen 
oder bei spateren Erbsch.aften vom Hei
matlande aus an sie uberwiesen worden 
sind, dann durfte sich zeigen, daB die 
deutschen Auswanderer - von den we
nigen 'schwarzen Smafen' und Aben
teurem abgesehen - fur die Vereinig
ten Staaten des ganzen 1.9. Jh. eine 
fuhlbare Entwiddungshilfe gewesen sind. 

Es ist schwer, Richard O'Connor fUr 
sein Buch ein Lob zu spenden, soweit 
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die deutsmen Verhaltnisse zur Diskus
sion stehen. Seine Ausftihrungen sind 
hier stretkenweise absolut unglaubwiir
dig. Es bleibt nur zu hoffen, daB spa
testens zur 2oo-Jahrfeier des War of 
Independence im Jahre 1.976 das smiefe 
Bild, das der VE. hier enwirft, griind
lim mit den Milteln einer exakten hi
storismen Forschung korrigiert wird. 

Kurt GUnther 

Roll Hachmann, Gearg 
Kossack, Hans Kuhn : Vol
ker zwiscfzen Germanen und Kelten . 
Sdtriftquellen, Bodenfunde und Na
mengut zwr Geschichte des nordli
men Westdeutschlands urn Christ; 
Geburt. Neumunster, Kart Wach
holtz VerIag :1962. 144 Seifen, 3 Ab
bildungen im Text, :J.1 Tafeln, 1.6 
Karten. DM 1.6.80. 

Wer ein modernes Lexikon oder einen 
Gesmimtsatlas aufschlagt, wird darin 
bisher kaum etwas von dem finden, 
das der vorliegende Bumtitel ankUn
digt ' . Er wird aus Kartenbild und Dar
stellung entnehmen, daB das mitteleuro· 
paische Tiefland am Beginn des ersten 
Jahrtausends v. Chr. in seinem 65tH· 
men Teil ungeHihr von der unteren We· 
ser bis in die Weimselgegend von ger· 
manischen VOlkerschaften bewohnt war, 
wahrend der westliche Teil mit dem an· 
schlieBenden Mittelgebirgsland im all· 
gemeinen den Kelten zugeteilt wird. Er 
wird weiterhin finden, daB in der Hall· 
statt· oder Lah~nezeit die groBe West· 
ausdehnung der Germanen begann, die 
sie im 5. oder 4. Jahrhundert an den 
Niederrhein und zum T eH schon darU· 
ber hinaus flihrte, die vorher dort an· 
sassigen oder inzwischen vom Sliden her 
vorgedrungenen Keltenstamme liber den 
Rhein zuriickdrangte und westlich des 
Stromes eine teilweise Verschmelzung 
der eingewanderten Germanen mit den 
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einheimischen oder dorthin zurlidcge· 
wichenen Keiten eintreten lieS. Er wird 
schlieBlim feststeIIen, daB die romische 
Eroberung GalIiens diesen Vorgang 
stoppte und den Rhein flir Hingere Zeit 
zur Grenze zwischen der Cermania H· 
bera und den gallismen Provinzen mit 
ihrer liberwiegend keltoromanismen Be· 
volkerung werden lieB. Chronologie und 
Abgrenzung smwanken zwar im einzel· 
nen, aber das bisher verbreitete Cesamt· 
bild steht ziemlich fest: zwei groBe 
Yolks· und Mamtblodce haben das Ge
simt MiUeleuropas in ihrer Auseinan
dersetzung gepragt, zunamst die Kelten 
in einer groBangelegten politismen und 
kulturellen Expansion, dann die Ger
manen im erfolgreimen GegenstoB, der 
von ihren keltismen oder prakeltismen 
Vorgangern nur verhaltnismagig gerin
ge Spuren libriglieB. 

Ein Bild, das im wesentlichen auf den 
germanistischen Forsmungen des 19. 
Jahrhunderts und der siedlungsarchao
logischen Arbeit des frUheren Germa
nisten Custaf Kossinna und seiner 
Smule beruht; die methodisme Voraus
setzung eines grundsatzlichen Oberein
stimmens von Kuiturprovinz und Be
volkerungsgruppe ist hier im groBen 
MaBstab und in einer mehr als tau
send Jahre langen Kontinuitat ausge
flihrt worden. Es HiBt freilim nimt er
kennen, wie problematism die allge
meinen Voraussetzungen und wie unsi
cher manche Einzelergebnisse inzwischen 
geworden sind, wie die Diskrepanz zwi
srnen den antiken Sdtriftquellen, den 
einheimismen Spramresten und der pri
historischen Fundliberlieferung an den 
versmiedensten Stellen immer deutH
mer hervortritt und wie sich sogar in
nerhalb dieser Quellenarten selbst eine 
Reihe von Unstimmigkeiten bemerkbar 
mamen, die geraume Zeit wohl nur des
halb nimt so storend gewirkt haben, 
weil sie liber einen verhaltnismagig 

1 Wilhelm N i e m eye r hatte eine Beaprechung beabsichtigt, aber nimt mehr ausfllhren kl5nnen 
(vgl. .elne kuru eemerkung _: Del' Pagu. de. frOhen Mlltelalters in He •• en, 1968, S. 213 f.). 
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weiten Bereidt verstreut sind und zu
namst nur an den betroffenen Stellen 
besonders unangenehm auffallen. 1st 
die Kongruenz von Abstammung und 
Sprache, materieller Kultur und politi
scher Zusammengehorigkeit in dieser 
frilhen Zeit wirklich so vie} umfassen
der und dauerhafter gewesen aIs in der 
spateren Volkerwanderung? Berichten 
die antiken Schriftsteller nimt selber 
dauernd von BevOlkerungsversdtiebun
gen und Herrschaftsveranderungen ver
schiedenster Art, und zwar im GroBen 
ebenso wie im Kleinen? Sind "dieM 
Germanen des Tacitus wirklich eine so 
feste GroBe, sind seine Ansichten von 
ihrer Ureinwohnersmaft nicht gerade 
durch die Ausdehnungstheorie der Kos
sinna-Sdtule korrigiert worden, berich
tet er nicht selbst, daB der Germanen
name erst jung und von einem Einzel
stamm auf Halle- libertragen worden 
sei, und zwar aus der Furcht vor dem 
"Sieger"? 1st es nicht auffallend, daB 
dieser an den auBersten Westrand, nom 
jenseils des Rheins verlegt wird? Und 
wie steht es mit der merkwlirdigen 
Sucht manmer rheinismer Grenzstanune, 
sim als Germanen auszugeben, obwohl 
sie nach Ansicht der romismen Ge
wahrsmanner wohI doch "bloB" Gallier 
sind? Ahnliche Uberlegungen sind mehr 
oder weniger deutlich von den ver
smiedensten Seiten aufgekommen, und 
zunehmend haufiger in der Generation 
nach Kossinna, dessen machtiger Schat
ten weit liber seine eigene pdi.histori
sche Wirksamkeit hinausragte und auch 
die .luBerdeutsche Forschung an dieser 
Stelle ihm groBenteils folgen HetS. 

Wenn soIche Fragen trotzdem gerau
me Zeit nur vereinzelt und gelegentlich 
hervortraten, mag das untet anderem 
auch daran gelegen haben, daB sie 
liberwiegend fUr den germanismen Be
reim und rucht mU gleirnem Nachdruck 
auch fUr die andere Seite, filr die Kelten 
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erhoben wurden. Denn ihre Bedeutung 
war beinahe liber alien Zweifel erhaben, 
sowohl von der archaologischen Seite 
wie durch die erhaltenen Sprachdenkma
ler, die vor allem der Namenforsmung 
frilhzeitig ein eifrig beackertes Feld ge
liefert hatten und ihren Rang auch be
hielten, narndem die zeitweilige Uber
treibung auf ein ertragliches MaB ein
gesdtdinkt war. Die Zurild<haItung, die 
man gerade auch im westdeutsrnen 
Forschungsgebiet sim gegenilber den 
Fragen der Keltologie angewohnt hatte, 
wirkte infolgedessen aum auf die Ver
folgung des Germanenproblems weiter: 
be ides war in diesem Bereim zu eng 
mileinander verflochten, aIs daB sim der 
eine Fragenkomplex ohne den anderen 
losen HetS. So blieb es zunachst bei ein
zelnen VorstoBen - am meisten nom 
dort, wo die Landsdtaftsforschung un
mittelbar mil diesen Fragen auf ihrem 
eigenen, realen Grund zusammentraf 
und ihnen nicht mehr auf ein allge
meines Gesamtbild ausweichen konnte. 
Am weitesten ist daher gerade ein For
scher vorgedrungen, der sich in einem 
ausgesprochenen Grenzgebiet roit dieser 
Diskrepanz zwischen seiner eigenen ar
maologisrnen Erkenntnis und dem her
kommlimen, nicht mehr dazu passenden 
Bild auseinandersetzen muBte: 0 t t 0 

U e n z e hat flir den althessismen 
Raum zum ersten Male deutlich heraus
gestellt, daB seine Bevolkerung in die
ser Zeit weder zu den Kelten nom zu 
den Germanen gerechnet werden kann 2;. 

Er hat es mit der nUchtemen, kritisch 
geschulten Vorsicht des Prahistorikers 
bester SdlUle getan, in strenger metho
disdter Beschrankung auf die Boden
funde und ohne nach anderen For
schungszweigen hinUberzuschielen, mit 
denen sich die lUcken vielleimt ausHU
len lassen konnten. Er hat es fUr ein 
relativ kleines Gebiet untemommen, 
selbst nom innerlich bedriickt von dem 

2 Otto U e n z e: Vorgeschichte der He8li.chen Senke In Karten (mlt Text). Eine historJsch-geo
graphische Betrachtung nach den Bodenfunden (Marburg, 1953). Oarin wlederholt behandelt. 



wissenschaftlkhen Gewimt dieser Ent
smeidung, die er ohne fremde Hilfe 
treffen muBte, abweirnend von der herr
smenden Ansicht und oh ne GewiBheit 
uber die Auswirkungen: wozu soUte 
denn das Stilckmen land von der Die
met bis homstens zur Oberlahn eigent
lich gehoren, wenn es in keinen dieser 
beiden VolksblOcke hineinpaBte7 

Fast genau an dieser Stelle setzt un
abhangig davon das vorliegende Buch 
ein. Auch die in ihm zusammengefaBten 
Ergebrusse sind und sollen nicht ab
schlieBen, aber ein Stilck weiterfiihren. 
Und nicht nur die Ergebnisse, sondern 
aum der eingeschlagene Weg ist be
merkenswert und uber das anstehende 
Spezialthema hinaus anregend und lehr
reich filr die weitere geschichtliche lan
desforschung. Zwei Prahistoriker und 
ein Philologe haben sich zusammenge
tan, um den vorstehend skizzierten Fra
genkreis gemeinsam zu durchdenken. Es 
ist kein eigentliches Teamwork, das 
nach einem festen Plan vorgeht und der 
vielleicht unausgesprochenen Herstel
lung einer Koordination dienen soIl (5. 
5 f.). Jeder von ihnen ist bestrebt, sim 
so streng wie mogIi<h auf sein eigenes 
Famgebiet zu besmranken und mit sei
nen spezifischen QueUen, seinen Fragen 
und seinen Methoden an die gemein
same Sache heranzukommen. Bestrebt 
auch, soweit wie mogtich der Versu
chung zu entgehen, daB die eigenen 
Engpasse und Schwierigkeilen durch An
Ieihen bei den anderen uberbriickt wer
den, daB sachfremde Hypothesenhau
fungen und unhewuBte Zirkelschliisse 
entstehen, wie sie hei dem vorliegenden 
Thema so nahe liegen und in der frii
heren Forschung aum des oEteren zu 
entdecken sind. Die vorgelegten Ergeb
nisse soUen also gar nimt unbedingt 
zueinanderpassen, .auf das beste"', wie 
es manch.mal mil verdlimtigem Optimis
mus zu heiBen pflegt: die Unstimmig
keiten und Widerspriidle miissen filr 
die kiinftige Weiterarheit genau so 
wichtig sein wie die Obereinstimmun-
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gen. R 0 I f Hac h m ann behandelt 
das Verhaltnis von Germanen und Kel
ten am Rhein, wobei er nehen dem ar
chaologischen Befund auch die Unter
suchung der antiken Schriftquellen iiber
nommen hat (S. 9-68). G e 0 r g Ko s
s a c k besmrankt sich im wesentlimen 
auf die Bodenfunde zur friihgermaru
schen Besiedlung zwismen Main und 
Nordsee (5. 69-104). Ha n s K u h n 
hat die Untersuchung der Namenzeug
nisse als der wichtigsten aus dieser 
Friihzeit erhaltenen sprachgeschlchtli
men QueUengruppe beigesteuert (5. 
1°5-128). In einem gemeinsamen 
Sch1uBwort (5. 12<r"13S) legen sich die 
drei Verfasser noch einmaI Redlensdlaft 
iiher ihr methodisrnes Vorgehen ab und 
steUen eine Anzahl der wichtigsten 
Punkte zusammen, in denen sie zu 
einem gleichen oder ahnlichen oder ab
weichenden Ergebnis gekommen sind. 

Das wimtigste konkrete Ergebnis 
steht in der Bumiihersduift. Zwisrnen 
den Volkersmaften, die beim Auftreten 
der Romer mit einiger Wahrsrneinlich
keit als Bestandteil einer germanisdlen 
oder einer keItischen KuItur- und 
5prachgruppe angesehen werden kon
nen, hleibt ein hreites Gebiet beider
selts de6 Niederrheins iibrig, dessen Be
volkerung alien falls gelegentlichen Ein
fliissen von der einen oder anderen Seite 
unterworfen, aber nam Herkunft und 
Charakter 2U keiner von beiden Grup
pen gerechnet werden kann. Dies laBt 
sich bereits aus den zeitgenossischen 
Sd'lriftquellen ersch1ieBen, deren Anga
ben den wirklichen Zustand weitgehend, 
aber nicht vollstandig genug verschlei
ern; die offizielle lesart ist hereits von 
Caesar festgelegt worden, der den Rhein 
aus politischen Griinden zur Grenze 
zwismen Galliern und Germanen wer
den lieS, ohwohl er selbst gelegentlich 
von westrheinismen .Germanen'" spticht 
und ein Dtittel des ganzen Galliens, 
namlich das Gebiet der BeIgen, eindeu
Ug von den Volkersdtaften abgesetzt 
hat, Hdie in ihrer eigenen Sprache Kel-
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ten, in der unserigen Gallier genannt 
werden" (Bell. Gall. I 1). Es laSt sich 
weiterhin aus dem archaologischen Be
fund vermuten, der flir das Gebiet vom 
Niederrhein bis liber die Mittelweser 
hinaus eine verhaItnismaBig breite Zo
ne mit selbstandigem Fundmaterial fest
stelIen laSt. Sie ist besonders deutlidt 
von der nordostlich ansmlieBenden Jas
torfkultur und ihrer weiteren Entwidc:
lung zu untersmeiden; das Niederungs
tal der Aller und dessen Fortsetzung 
im unteren Wesertal bildet hier eine 
deutlim abgehobene Kulturgrenze. 

Weniger markant ist die Abgrenzung 
nach Sliden; zwischen Uppe und Main 
ersmeint eine mehrfam abgcstufte Ober
gangszone zur keltischen Latenekultur, 
die zum Teil mU wemselnder Starke 
in das einheimische Material eingelagert 
ist. Dieser Smwehezustand bleibt bis 
mindestens in das 1. Jahrhundert v. Chr. 
erhalten; nam der deutlicher faBbaren 
Ausbildung einer rheinwesergermani
smen und einer nordseegermanismen 
Fundprovinz verstarkt skit die Abgren
zung nam Sliden und hebt die Grenze 
zwismen dem romischen Imperium ge
gen das ostrheinische Germanien, die 
Germania Magna, heraus. Da das Ge
biet westlich des Niederrheins im ar
chaologischen Bereim bisher nur spar
lim und verhaltnismaBig neutral vertre
ten ist, entzieht es sich vorerst nom 
einer vergIeichenden Beurteilung. Deut
limer zeigt sich schlieSlich eine engere 
Kulturverwandtschaft im spramge
smimtlimen, d. h. flir diese Zeit im 
Namenbestand. Die Ortsnamen der al
testen Smicht und die sparlicher erhal
tenen Personen- und Volkerschaftsna
men sind nam den Ergehnissen Kuhns 
weder dem keItischen nom dem germa
nismen Bereim einzuordnen, sondem 
weisen in Laut- und Formenbildung 

eine Reihe von auffaIlenden, in der na
heren Umgebung nicht wiederkehrenden 
Ubereinstimmungen auf, die aum die 
spatere Germanisierung liberdauert ha
ben und somit nimt von der crsten 
Lautversmiebung erfaBt worden sind 
(z. B. Gewassernamen mU Bildungen 
wie alt-, -apa, -nt, Namen mil anlau
tendem p- wie Pfieffe bei Spangenberg 
und mU -st-Suffix wie Ehrsten bet Hof
geismar). Diese trotz unvermeidlicher 
Verluste nom leidlich zu erkennende 
Namengruppe reicht im Osten ziemlich 
genau bis an die Fundgrenze der AlIer
Weser-Niederung und im Sliden mit re
tativ geringen Oberschneidungen his an 
das eindeutig keltisme Fundmaterial, 
wahrend sie nach Westen weit liber den 
Rhein hinaus bis in das Gebiet der 
Aisne und Somme, also his gegen Reims 
und Amiens hinlibergreift. 

Auch die einheimisdten Volker- und 
Stammesnamen in diesem Gehiet sind 
von den spater dazugekommenen ger
manischen groBenteils nom genau zu 
untersdteiden; zu ihnen gehoren nam 
dieser sprachgesdtichtlldten Analyse 
auch so urgermanisdt erscheinende Na
men wie die Cherusker oder Chatten, 
die sich deutlim von den einwandfrei 
germanischen wie den Angriwariern 
oder Markomannen untersdteiden. Eine 
Gesamtbezeichnung fUr diese VOlker 
zwisdten Kelten und Germanen ist nicht 
nachzuweisen und auch nur scnwer zu 
rekonstruieren. Die groBte nom hinrei
mend liberlieferte Gruppe, die Belgen, 
ist fast nur westrheinism vertreten und 
eine weitere Ausdehnung in frliherer 
Zeit nicht gesichert. 

Ober eine eventuelle Zuteilung an an
dere indogermanische Spramgruppen 1st 
nom weniger zu ermitteln'. Als Provi
sorium haben die Verfasser daher die 

S K U h n hat in frOheren Abhandlungen , d ie seinen AUlfOhrungen weitgehend zugrundegelegt lind, 
auch diele fast nur Iprachwlllenlchaftlich nachzuprOfenden MOglichkeiten des nlheren erwogen. 
Vlelleicht hat er lie im vorliegenden Buch angellchb Ihrel lehr hypothetischen Charaklerl nur 
geltreift und z. T. ganz Obergangen. Erwogen lind u. a. die lIIyrer und Veneter lowie beillufig 
die Umbrer, z. T. im Anlchlu8 an die ffOhere Forschung . 
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neutrale zusammenfassende Bezeidmung 
HNordwestblock" gewahlt. Besonders 
vorteilhaft erscheint sie zwar aum nimt, 
weil sie Zll einseitig vam mitteleuro
paismen Bereich her gesehen ist und 
den vielleicht his nach Nordfrankreim 
hiniiberreichenden Anteil nicht genii
gend berUcksichtigt, dam gibt es aum 
van der Benennung abgesehen nom ge
niigend Probleme, die weiter durchdacht 
werden saUten. Die Auflosung dieser 
vermuteten Volkergruppe ware im Ost
teil am namstliegenden mit der Aus
dehnung der Nachbarn aus dem Elb
und Ostsee-Raum zusammenzubringen, 
die auch in dem vorIiegenden Bum nam 
wie var untet der Bezeichnung .. Germa
nen" zusammengefaBt werden; nam 
dem vorliegenden Namenbestand ist Zll 

vermuten, daB dieser Vorgang in zwei 
Richtungen, von der Unterweser langs 
der NordseekUste und durch ThUringen
Hessen zum Mittelrhein, erfolgte, so daB 
der zwischen ihnen bleibende Restteil 
von der Mittelweser bis zur Untermaas 
zunamst von beiden Seiten umklammert 
wurde. Die voIlsUindige Einbeziehung in 
den germanismen Sprachbereim muB 
demnach durm das Vordringen der ro
mismen Macht verhindert worden sein, 
die sich nach dem Abbrum weiterrei
mender Expansionsplane auf die Rhein
grenze und den spateren limes be
sduankte. Wie die friihere raumlime 
Abgrenzung dieser eingesessenen Be
volkerungsgruppen und ihres vermut
lit hen Kulturgebiets ist auch der Zeit
ansatz filr die Einbeziehung in den ger
manischen bzw. den romischen Bereich 
bei der ungleichmaEigen Verteilung des 
untersuchten Quellenmaterials schwan
kend, aber er wird auf jeden Fall in 
eine engere Verbindung roit dem auf
fa11end smroffen Kulturabbrum im Be
ginn der romischen Kaiserzeit gesetzt, 
wobei sich die Wende in den einzelnen 
Landsmaften verscrueden vollzogen ha
ben konnte. 

Hac h m ann sieht einen Hauptan
satz im Vordringen der 5weben, also 
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bereits in oder smon vcr der Zeit Cae
sars, wahrend Ko s sac k auf Grund 
des Fundstandes mehr an die groBen 
Romerkampfe in der letzten auguste
ischen Zeit denkt, die mit einer starken 
Dezimierung der einheimismen Volker
schaften verbunden gewesen sei und der 
Niederlassung neuer, vom Osten und 
Norden kommender germanismer Ein
wanderer Platz gemacht habe; K u h n 
remnet angesichts der zu beobachtenden 
sprachlichen Veranderungen mit einem 
langeren und ungleichmaBigen Verlauf 
der Germanisierung. In den Kampfen 
der spataugusteischen Zeit durften ger
manisme Heere bereits eine erheblime 
Rolle gespielt haben, wenn aum die 
Verschmelzung der einwandemden mit 
der iibriggebliebenen BevOlkerung sich 
erst allmahlich und unter weitgehender 
Erhaltung der 5ubstanz vollzogen haben 
konnte. Sowohl nach den Fund- wie 
nam den Namenszeugnissen nehmen die 
Verfasser an, "daB es ... zu keiner nen
nenswerten Ansiedlung germanismer 
Bauern gekommen ist, abgesehen wohl 
von einigen lockenden und wichtigen 
Strichen. Es ist dann, aufs neue gesehen, 
vielmehr ein Wechsel der Kultur und der 
Sprache - samt der Herrsrnaft - als 
der Bevolkerung gewesen, eine Form, 
mit der fiir die Frilhzeit im allgemeinen 
wohl zu wenig geredmet wird" (5. '132). 

Die Lektiire dieses gedankenreichen 
und vielfam anregenden Bumes zeigt, 
daB es als ein VorstoB in NeuIand und 
als ein Versum gedamt ist, der keine 
absmlieBenden Ergebnisse zutage for
dern sollte und daher auch keine ab
schlieBende Beurteilung erwartet. Die 
Absicht der Verfasser ist nicht auf das 
Vorwort beschrankt geblieben, sondem 
fordert st1indig zum kritischen Mitden
ken auf, und wie man meinen momte, 
auch dort, wo das BewuBtsein des eige
nen Wagemuts zu temperamentvollen 
und dadurch leicht forcierten Feststel
lungen gefiihrt hat. Man solIte auch 
soIche Formulierungen, wie sie dem 
sachlim besonders wei t ausgreifenden 
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Hac h m ann unterlaufen sind, nicht 
a1lzu smwer wagen, selbst wenn es der 
Wirkung des Bumes vielIekht zugute 
gekommen ware, noch etwas mehr un
derstatement zu treiben. Es ware zu 
bedauem, wenn dleser Umstand mehr 
als notig auf die vertretene Same driik
ken wUrde. Denn die Hauptthese mamt 
dom einen remt Uberzeugenden fin
dru<k, aum wenn sie angesimts ihrer 
weitreimenden Bedeutung nom von den 
versdtiedensten Seiten genauer unter die 
Lupe genommen werden sollte, wenn 
Abgrenzung, Chronologie und Zuwei
sungen an vielen Stellen nom offen 
bleiben miissen, wenn Lii<ken und Wi
derspriime im einzelnen zutage liegen 
und weiter aufgede<kt werden mogen. 
Angesimts der immer wieder und nicht 
nur verbal geiibten Vorskht und dem 
Berniihen urn moglichst weitgehende Ab
grenzung der Arbeits- und Betram
tungsweise wiegt es dom wohl aum 
einiges, daB dieses Vorhaben nicht ein
fach aus der Luft gegriffen wurde, son
dem schon einige Fragen und OberIe
gungen der alteren Forsmung zugrunde
legen konnte. Es ist mindestens bemer
kenswert, daB Rei n h a r d Wen s -
k u s zur gleichen Zeit und aus anderer 
Sicht, gewissermaBen im AlIeingang zu 
einem auffallend verwandten, wenn 
auch naturgemaR im einzelnen modifi
zierten Ergebnis gekommen ist und den 
Rhein-Weser-Raum unter anderen Ge
simtspunkten und z. T. mit anderen 
Methoden aus dem keltism-germani
scnen Entweder-Oder herausgelost hat; 
zum Teil ist er nom etwas weiter ge
gangen, indem er hier im AnsmluB an 
Tacitus die Entstehung des Germanen
namens ffir eine zunachst nom begrenz
te und sim dann erst erweiternde Vol-
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kerschaftsgruppe sieht, die von den 
"echten" Germanen zu untersmeiden 
und als "Protogermanen" aum nam ih
rer Aufteilung in eine romische und 
eine germaniscne, durch den Rhein ge
trennte Haifte nom eine Weile greifbar 
sind. 

Einzelne, jetzt wieder aufgenommene 
Fragen sind schon frUher von der 
sprachgeschichtlichen Forschung, nament
lim von Julius Pokorny, von 
Jan de Vries, von Siegfried 
Guttenbrunner und Adolf 
B a c h diskutiert worden. Im AnsmluB 
daran rechnete Her m ann A ubi n 
bereits 1952 fUr das Land zwismen Nie
derrhein und Weser mit einer ,..ge
smichtslosen Bevolkerung von Vorindo
germanen, die hier in den einrii<kenden 
Germanen aufgegangen sein muS" 5. 

Aus alteren Zeiten soUte bei dieser Ge
legenheit vielleicht auch der zumeist 
wenig beachtete Germanist 0 t t 0 

B rem e r genannt werden, der Kossin
nas Germanentheorie entsmieden ab
gelehnt und die BeIgen aIs eine von ihm 
sprachlich zwar nom zu den Kelten ge
rechnete Sondergruppe bis mindestens 
zur Weser und zunamst sogar bis in 
das Allergebiet heriibergezogen hatte '. 
Beobachtungen, die bei dem damaligen 
Forschungsstand Beamtung verdienen; 
aum das Vordringen der Germanen an 
den Niederrhein hat er nhht viel friiher 
angesetzt als es in dem vorliegenden 
Buch geschieht, und er ist nur dunh 
seine von M ii 11 e n h 0 f f abweichen
de, iibrigens aum smwankende Erkla
rung cler einschlagigen Gewassemamen, 
besonders der -apa-Gruppe daran ge
hindert worden, eine groBere Bevolke
rungskontinuitat in weiteren Teilen des 

4 Reinhard Wen. k u . : Stamme.bildung und Vena.lung . Das Werden der frOhmittelaUerlldlen 
genies (KOln-Graz 1961). Darln u. a. S. 178 ff ., 211 If., 285 ff. Vgl. meine Bespredlung - ZHG 80 
(1969) , 357 ff. 

5 Vgl. etwa dos zusammenfalllende Referat bei Adolf B a ch : Deutsche Namenkunde 11 2 (Heidel. 
berg 1954) , 271 f. (fOr das Rhein·Weser·Gebiet zustimmend) und S. 285 ff. (far das Geblet we.t
lich des Niederrheins, zurllckhaltend in der Kehenfrsge) ; Hermann A ubi n in: Rhelni.dle Vier
teljahresbllller 17, 1952, 322. 

6 0110 B rem er: Ethnographle der germaniscnen Stlmme (GrundriB der germanilchen Phllologie, 
hg. Hermann Paul, III StraBburg 1902) , TlO, Tl2 ff.} . 



u8 

Nordwestens, besonders in Westfalen 
und Hessen anzunehmen. Es soUte ei
gentlich kaum hinzugefiigt werden mils
sen, dalS aIle soIche Beriihrungen keine 
exakte Beweiskraft beanspruchen dilr
fen, abet sie unterstreichen dach auf je
den Fall die Feststellung def drei Ver
fasser, daB man sim nirnt mehr mit den 
gangigen Vorstellungen begnUgen kann. 

DaB def a I the 5 5 i 5 C heR a u m 
in diesen Ausfilhrungen aIs exponiertes 
Grenzgebiet nam verschiedenen Seiten 
hin eine remt erhebliche RoUe spielen 
muB, ist schon aus der Hauptthese des 
Burnes zu entnehmen. Aus dem archao
Iogischen Befund hat Ko 5 5 a c k vcr 
allem das BiId einer autochthonen Be
volkerungsgruppe herausgearbeitel, die 
zwar noch unler dem EinfIuB def siid
Bch angrenzenden, hoc.hentwickelten La
tenekultur steht, aber sic.h gegenUber 
dem Main-Wetterau-Gebiet relativ deut
lic.h in rnehrere Einzellandsc.haften urn 
die Mittellahn und das untere Eder
Fulda-Tal, mit Verbindungen zurn Lip
pe- und Leine-Gebiet gliedem lligt und 
ziemlich liickenlos aus der Umenfelder
zeit weiterentwickelt haben mug, bis sie 
durch den Kultururnbruch im Beginn der 
Romerzeit sHi.rker davon abgesetzt wur
de (5. 94 H.). Dies Ergebnis entspricht 
im wesentlichen der vorausgehenden 
Forschung, insbesondere auch dem von 
Uenze entworfenen Bild; daB die Mog
lichkeit eines zeitweilig sHirkeren kelti
schen Einflusses inzwischen durch R 0 I f 
G ens ens Entdeckungen auf dem 
Christenberg sehr viel konkreter ge
worden ist und sich auch auf die Mog
Iichkeit einer politischen Herrschaftsbil
dung erweitert hat " scheint das Bild 
einer "barbarisc.hen" Ubergangszone 
eher noch zu vertiefen aIs zu beseitigen: 
irn Vergleich mit dem Gesamtmaterial 
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bleibt es doch wohl immer noch offen, 
ob der nordhessische Raum seitdem als 
keltisch anzusprechen ist. Vom sprach
lichen Befund her ist die 50nderstellung 
eher noch ausgepragter. "Kein Germa
nist weiR mil ihnen etwas anzufangen", 
sagte1:: d war d 5 c h rod e r :1911 
von den altesten Namen an der oberen 
Lahn und im Land urn Fritzlar und 
K ass e I', und bisher ist man drUber 
hochstens in wenigen Einzelheiten hin
ausgekommen. Deutlic.h genug dUrfte 
aus Kuhns Darlegungen hervorgchen, 
daB auch. die keItische Interpretation 
hier auf mancherlei und zum Teil rech.t 
entschiedene Grenzen stogt. Beides soII
te auch fUr den Chattennamen selbst be
damt werden, fUr den bislang eigentlich 
noch kein Erklarungsversuch befriedigt 
hat. Es erscheint mindestens Uberlegens
wert, wenn Kuhn jetzt fUr diesen Vol
kersmaftsnamen eine Herkunft aus der 
einheimismen Bevolkerung des "Nord
westblocks" zur Erwagung steIIt wie 
etwa bei den Canninefaten, Cugemem 
oder Cheruskem, deren etymologische 
Ableitung bisher ebenfalIs vieI Kum
mer bereitet hat. Aus der hier smon 
teilweise durchgefUhrten Lautverschie
bung k > ch hat Kuhn ebenso wie bei 
den Cheruskern und Chamaven auf eine 
relativ frUhe spramliche Germanisierung 
im Beginn der Romerzeit geschlossen, 
wahrend dieser ProzeB im Rheinland 
noch nich.t Uberall durchgefUhrt war; die 
Canninefaten, die Tacitus von den Chat
ten ableitet, haben nom den alteren 
5pramstand erhalten, wahrend z. B. die 
frUher und weiter vorgedrungenen Ha
ruden die Verschiebung nom starker 
durmgefUhrt haben (5. 122, 125). Ver
mutungen, die sich horen lassen und 
eine angemessene Diskussion erwarten 
dUrften. Es ersch.eint nicht ausgesch.los-

7 Vg!. vorllufig: Roll G ens en: Der Christenberg bei Mllnchhaulen und seine Bedeutung -+ 
Hen. Jahrb. f. landesgesch. 18, 1968, S. 14 ff.). Wegen des Vortragsthemas liegl das Hauptge· 
wicht zwar auf den Grabungsergebni88en fUr die Karolingerzeit, aber es werden auch die latene
funde berOchichtigt. 

8 Auf einem Vortrag im Geschid!tsverein in Biedenkopf; jebt _ Edward S c h r t. d er, Deutsche 
Namenkunde (GOttingen, 2. Aufl. 1944), S. 187 f. 
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sen, daB andere friihgesmichtliche Na
men wie z. B. Kassel (Chassalla) und 
verwandte' nordhessisme Gewasserbe
zeimnungen auf ahnliche Herkunft wei
sen. 

Wenn Hac h m ann nun eine frii
here Einwanderung der Chatten aus 
dem Gebiet nordlich der Lippe erwagt 
(5. 51 f. , 58, 60), paBt dies zwar zu der 
smon friiher, u. a. auch von B rem e r 
vertretenen Ansimt. Aber es ergibt sim 
weder zwingend aus der Interpretation 
des Cassius Dio, der nur kurz vom 
Verlassen des ihnen von den Romem 
zugestandenen 5iedlungsgebiets in 
Rheinnahe berichtet (54, 36), nom aus 
der taciteischen Darstellung liber den 
Feldzug des Germanicus, der am Mittel
rhein begann. K u h n scheint diese 
Ansimt nimt zu teiIen (5. :108), und sit? 
sprimt aum kaum flir die gerade von 
Hachmann betonte 5eBhaftigkeit der 
Nordwestvolker, die nur unter smwe
rem auBeren Druck oder direktem 
Zwang ihre Wohnsitze verandert hat
ten (bes. 5. 60) 10. Hammanns daran 
geknlipfte Vermutung, daB die Chatten 
bei ihrer Einwanderung die friiher dort 
wohnenden Mattiaker verdrangt und 
deren Hauptsitz M a t t i u m einge
nommen hatten (5. 60), ersmeint daher 
aum nimt unbedingt notwendig; unab
hangig davon ware es der weiteren 
Priifung wert, ob dies ,.caput gentis" 
im Fritzlarer Raume nimt auch einen 
vorgermanismen Namen gefiihrt haben 
konne, dessen spatere spramlime Wei
terHldung - sei es zu Maden oder 
wahrsmeinlimer zu Metze - remt wohl 
moglim ersmeint. 
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Nur kurz erwahnt werden kann das 
Bemlihen um eine neue Verteilung der 
iiberlieferten 5tammesgliederung, ins
besondere der Mannus-5tamme, flir die 
aber kiinftig dom vor allem die breit 
fundierte Grundlage bei Wenskus be
riicksichtigt werden sollte; einstweilen 
verstarken die neuen Untersumungen 
den Eindruck, daB im Spatia time ein 
ziemlim lockeres Geflige nebeneinan
derwohnender Volkersmaften zu vermu
ten ist, das erst mit dem Eindringen der 
Germanen und Romer groBere Verande
rungen und vielleimt auch eine gewisse 
Neugruppierung erfahren zu haben 
scheint. Kennzeimnend ist die UngewiB
heit liber die Zugehorigkeit der Belgen, 
von denen dom nom verhaltnismaBig 
viel und frUh liberliefert ist und die 
Eduard Norden aus der 5imt philolo
gismer Quelleninterpretation den Gal
Hern zugewiesen ha tte ". 

Unabhangig von dem Inhalt und den 
Ergebnissen wird das Bum aber auch 
seinen methodismen Wert behalten, 
weil es die immer smwieriger und ver
wickelter werdende Problematik der 
wissensmaftlichen Zusammenarheit an 
einem aufschluBreimen Beispiel aus der 
Praxis zeigt. Das selbstandige Vorgehen 
der Verfasser hebt es aus dem Kreise 
der meist iiblichen 5ammelwerke heraus, 
bei der kein Mitarbeiter Genaueres von 
den anderen weiR oder bei denen der 
Redaktor alle rechtzeitig auf Vorder
mann gebramt hat. Der Weg, der in 
diesem Falle eingeschlagen wurde, hat 
ein unvermeidbares Risiko, und die 
gleidt im Anfang ausgespromene Ver
simerung, "daB in den Beitragen der 

9 ala vorgorman llchor Gewlslername, wenn aum mit unterlch iedlicher Etymolo· 
B. Ernat FOr ate m ann, Altdeutamea Namenbuch 11 1, Bonn 1913 hg. 
a us, Sp. 1650 f. Neuerdlnga auf Grund von Kart G I (I c k n e r I Unter· 

von caltellum abgeleitet und all frlnkisdle Burgbozo ichnung orkllrt (in: 
S ten gel, MOnlter·KOln 1952, S. 495 H.). Doch etacheint mir diea nach 

nicht h.ltbar j zu einem lhnlidlen Ergobnis ist nach mOndlidler MiHe ilung 

11 Vpl. 
3.) , 

y 0 r gokommon (bei Voratbeiten fOr eine demnlmst erscheinondo 
Pf.lzen) . 
In Niodorhess&n und Ipllero chattischo Einw.nderung (nach 9 v. 

von R. N i e r h a u I, oaa Iwobische Grlborfeld von Diorsheim -.. 
28, Berlin 1966. 

germaniache Urgeachichte in Tacitua Germania (Darmlt.dt, 1959, 



120 

drei BeteiIigten wenig harmonisiert istN 

(5. 5), ersch.eint wirklich nimt Ubertrie
ben; der Leser kann sich., wie manme 
Rezensenlen, das VergnUgen mamen, 
nom weitere Unstimmigkeiten aufzu
spiiren, die den Verfassem entgangen 
sind. Es will mir jedoch smeinen, daB 
darin nicht der kleinste Vorzug des 
Werkes liegt. Wir haben geniigend 
Harmonisierungen, in denen jeder Le
ser erfahren kann, wie alles "restlos 
aufgehtH, und dann wiinscht man sirn 
doch mehr BUrner van der Art, wie es 
Hammann, Kossack und Kuhn versucht 
haben. Hier ware allenfalls nom eine 
weitere Arbeitsteilung iiberlegenswert 
gewesen, bei der ZUt Interpretation der 
Schriftquellen vielleicht nom ein Alt
historiker oder klassismer Philoioge be
teiligt warden ware. Es ware dadurm 
nimt nur stofflim, sondern auch metho
dism entlastet; Hac h m ann, der 
diese Arbeit in der Hauptsache Uber
nommen hatte, kennt selbstverstandlim 
die QuelIen und die einsmHigige lite
ratur, aber dadurch wurde er zugleich 
gezwungen, gewissermaBen zwei- oder 
sogar dreigleisig zu den ken und die 
Fragen der Prahistorie mit denen der 
Philologie und der Altgesmichtsfor
smung zu kombinieren. Es liegt dann 
zu nahe, daB sich die Aufmerksamkeit 
weniger am die Feststellung der LUk
ken als auf die Uberbriickung rim ten 
wird. Aber auch fUr diese Fragen bleibt 
das Bum lehrreich und anregend. Das 
zeigt sich nicht zuletzt an der Aufnah
me, die es in der Forschung gefunden 
hat. Sie umfaBt, wie es bei seinem In
halt kaum anders zu erwarteo ist, un
gefahr alle Stufen: zustimmend, freund
lich abwartend, skeptisch bei grundsatz
limer Bereitschaft zum Uberdenken, 
vorwiegende Neigung zur Einzelkritik, 
Uberwiegende AbIehnung (daB manmes 

12 Vgl. dazu unter 
ratur 
ber e 
Uslar: 
Beitrlge 
a13 ft. 
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nidtt gaoz im Samlichen bleibt, mag 
hier Ubergangen werden) 12. Da die Stel
lungnahmen in der Reget vom eigenen 
Forschungsgebiet ausgehen, auf dem 
sich jeder naturgemaB am sidtersten 
fUhlt, rimten sidt die Beurteilungen 
groStenteils aum danam, wie das Er
gebnis und seine Erarbeitung dort aus
gefallen ist (an einzelnen Stellen schei
nen auch MiBverstandnisse vorgekom
men zu sein). Dies wird simer nichts 
smaden, wenn damit die Bereitsmaft 
verbunden bleibt, von anderen zu ler
nen, und wenn es nur auf eine neue 
UberprUfung der eigenen Position hin
auskommen soIlte. Insgesamt ein Buch, 
das nimt nur die frUhgeschichtlimen 
Spezialfamer noch geraume Zeit be
srnaftigen dUrfte, sondern audt der 
allgemeinen Landesforsdtung vielfame 
inhaltliche wie methodische Anregun
gen geben kann. 

Claus Cramer 

Bernhard Diestelkamp: 
Das Lehnremt der Grafsmaft Kat
zenelnbogen (1.3. lahrhundert bis 
1.479). Ein Beitrag zur Gesmichte 
des spiitmittelalterlidten deutsdten 
Lehnremts, insbesondere zu seiner 
Auseinandersetzung mit oberitalie
nismen Remtsuorstellungen. (Unter
suchungen zur deutsmen Sfaats
und Remfsgesmimte N. F. u), XX, 
468 5., 15 Karten im Text. Scientia 
Verl. Aalen 1969, stei! broschiert, 
DM 68,-. 

WohI fUr keine weltliche Herrsmaft im 
Bereim des heutigen Landes Hessen ist 
das armivaIisme QueIlenmaterial so gut 
aufgearbeitet und zuganglich wie filr 
die Grafsmaft Katzenelnbogen durm 
das vierbandige Regestenwerk (195'3-

Altertum und deutsc:he Lite-
69 ff .; Gerhard M i Ide n
(1969) , S. 475; Rafael v 0 n 

. 142 ff.; Wolfgang Me 1 d , 
at, Germania -42 (1964), S. 
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57) von Karl E. Demandt, der auch 
eine Reihe von wichtigen Aufsatzen zur 
Geschichte des seit dem 11. Jahrhundert 
faBbaren, 1.479 im Mannesstamm aus
gestorbenen und in der Hauptsame von 
den Landgrafen von Hessen beerbten 
Dynastengeschlechts veroffentlicht hat. 
Dessen Hauptbesitz lag im Gebiet zwi
schen Lahn und Taunus (Niedergraf
schaft) und im Raum Darmstadt 
(Obergrafschaft). Bernhard Diestel
kamp, inzwischen Ordinarius fUr deut
sche Rechtsgeschichte an der Universi
tat Frankfurt a. M., hat bereits in sei
ner 1961 erschienenen Dissertation ilber 
.... Die sHidteprivilegien Herzog Ottos 
des Kindes, ersten Herzogs von Braun
schweig-Lilneburg (1.204-1252)" Hes
sen berilhrt (vor allem wegen der 
Griindung von Hann. Milnden). In sei
ner hier anzuzeigenden Freiburger ju
ristischen Habilitationsschrift unter
sucht er nun die Institutionen des 
Lehnrechts der Grafschaft im slidJimen 
Teil des heutigen Hessen und deren 
Wandlungen im Verlauf von rund 
drei Jahrhunderten. Hierfilr wertet er 
fast 21.00 Lehnsurkunden (davon etwa 
zwei Deittel Ausfertigungen, der Rest 
in Kopiarilberliefeeung) aus, begnligt 
sim aber nicht mit dem Text der filr 
sein Anliegen meist zu knappen Re
gesten, sondem zieht stets die Vorla
gen mit heran. In einem Anhang gibt 
er Rechenschaft liber die von ihm be
nutzten Quellen, tragt sieben Regesten 
nam und bietet einige Korrekturen zu 
Demandt und Namweise zu inzwischen 
vorgenommenen signaturanderungen. 

Nach einer einleitenden Darlegung 
von Zietsetzung und Methode und ei
nem kurzen AbeiB ilber die Gesch.ichte 
des Grafenhauses besmreibt Vf. die 
Zentralverwaltung und geht dabei aus
filhrlhh auf die Kopiare und ihre Fort
entwickIung seit dem 1.4. Jahrhundert 
ein. In Hauptteil B steUt Diestelkamp 
die Lehnsurkunden vor, wobei er ihre 
einzelnen Elemente beschreibt. Dieser 
ilber das engere Anliegen des Rechts-
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historikers weit hinausgehende Ab
schnitt widmet sich in erheblichem Um
fang hilfswissenschaftlichen FragesteI
lungen und bietet somit einen wichti
gen Beitrag zur Entwicklungsgeschimte 
spatmittelalterlicher Priva turkunden. 
Durch die eingehende Interpretierung 
von Rechtsformeln wird deutlich, daB 
die meisten von ihnen keineswegs leere 
Floskeln darstellen, sondem einen 
durchaus konkreten Re<htsinhalt auf
weisen. In Regesten milssen solche For
meln meist fortgelassen oder zumin
dest gekilrzt werden. Oft genug be
schrankt sich der Bearbeiter nur auf 
eine kIeine Auswahl, was sich smon 
wegen der hohen Dcmkkoslen nicht 
vermeiden laBt. AuBerdem wilrden die 
Regesten sonst zu tang und damit un
ilbersimtlich. Vf. kann anhand von 
genauen, statistism untermauerten, Un
tersuchungen zeigen, daB sich die 
Lehnsurkunden auch noch im 1.5. Jahr
hundert HalS ein durchaus dynamisches 
PhanomenH erweisen (5. 117). 

Den Rechtshistoriker wird primar der 
dritte Absmnitt C, ilber die Hlnstitu
tionen des Katzenelnbogener Lehn
rechts" interessieren. D. weist be
stimmte, sich im 15. Jahrhundert ver
starkende Einflilsse des langobardism
oberitalienismen Lehnremts nam, die 
zum Teil zu einer Wandlung und Um
bildung des bislang deutsrnen Lehn
rechts filhrten, z. T. aber aurn zu Ge
genreaktionen, vor allem von seiten 
der lehnsherren, filr die manme Be
stimmungen des heimisrnen Re<hts 
giinstiger waren. "Man kann die Wir
kung des langobardisrnen Lehnrechts 
im Katzenelnbogener Rechtskreis des 
14. und 15. Jahrhunderts bildnishaft 
so urnsmreiben, daB es teilweise Ent
wicklungsprozesse durch Eingehen ech
ter Verbindungen beschleunigte, teil
weise aber nur als Katalysator die 
eigensHindige Fortbildung des deut
schen Lehnrechts anregte und befor
derte" (5. 276). AbscnlieBend wirft Vf. 
nom einen Slide auf das VerhaItnis 
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van Lehnswesen und Landesherrsmaft. 
Lehns- uod Landesherrsmaft naherten 
sich an, Lehn- und Landremt dutch
drangen sich in bestimmten Zonen. Das 
Lehnrecht iibte zwar dadurm, daB es 
den landsassigen Adel sHirker an den 
Landesherrn band, eine ,.integrierende 
Funktion" alls, dom reichte eine Lehns
bindung allein noch nicht zum Ausbau 
der Landesherrsmaft allS, was die Ce
schichte der AuBenbesitzungen, z. B. im 
Kraichgau, beweist. Hier fehlte das 
wichtige Element eigener Burgen. 

Gegen die iiberwiegende bisherige 
Meinung, daB udie Bliite des Lehns
wesens spiitestens im 13. Jahrhundert 
ein Ende fand H (5. 2), resumiert D., 
sidterlich zu Remt: ",Das Spatmittel
alter war vielmehr aum flir das Gebiet 
des lehnrechts eine Zeit produktiver 
Fortbildung"" (5. 280). 

Im Anhang werden die Katzenelnbo
gener Mannen und Burgmannen (ins
gesamt 560!) zusammengestellt. Hier 
hatte man sim - ebenso wie bei einem 
Teil der Karten - eine zeitlime Diffe
renzierung gewUnscht (die bei den Nach
weisen zu den Karten jedom erkennbar 
ist). Das Gros der Familien stammt aus 
dem Raum zwischen Taunus und Neckar, 
dam kommen vereinzelt aum sol me aus 
Nordhessen vor (wie etwa die v. Ber
lepsm). Die Karten zeigen die Katzen
elnbogener Burgen, den Verwaltungs
aufbau (hier sind die Zeimen bei den 
KelIereien verfausmt), die Passivlehen, 
und zwar getrennt nach weltlichen 
Lehnsherren, dem Erzstift Trier, dem 
Homstift Wiirzburg (hierbei wie auch 
5. 228 Anm. 8 und 5. 341 ist Erfelden 
zu streichen bzw. in Worfelden zu kor
rigieren, D. hat hier einen Fehler in den 
gedruckten Regesten iibernommen) und 
anderen geistlichen Lehnsherren, schlieS
lich die verschiedenen (Aktiv-)Lehns
objekte. 5ehr niitzlich sind aum das mi
nuWise QuelIenregister (Nummemnadt
weis fUr die im Textteil erwahnten Re
gesten) und das 5ach-, Personen- und 
Ortsnamen-Register. 
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Das gut abgewogene, sehr griindlhh 
gearbeitete Werk stellt eine erfreuliche 
Bereidterung der deutsmen Rechtsge
smichte wie aum der hessismen lan
desgesmichte dar. Zu bedauem ist ei
gentIich nur, daB Diestelkamp exakt mil 
1479, dem Ende des Katzenelnbogener 
Grafenhauses, abbrimt. Zweifellos ware 
es ein lohnendes Thema zu untersu
men, was die Landgrafen als neue Lan
des- und Lehnsherren mil dem iiber
kommenen Lehnrecht gemamt, welche 
Institutionen sie Ubernommen, wehhe 
sie abgewandelt haben, ob es iiberhaupt 
entsdteidende Untersmiede gab usw. 
Vielleicht lieRe sim aus jungeren, hessi
schen, Lehnsbestatigungen aU(h die eine 
oder andere Erganzung fUr die katzen
elnbogische Zeit bringen. Das vom Vf. 
gezeidmete Gesamtbild dUrfte dadunh 
aber kaum noch Modifikationen erlei
den. Erneut wird sdunerzlich bewuBt, 
daS der von Carl Knetsch unvoIlendet 
hinterlassene "Hessisme Lehnsstaat" im
mer noch keinen neuen Bearbeiter ge
funden hat. Es bleibt eine der wichtig
sten Aufgaben der Historismen Kom
mission fUr Hessen und Waldeck, diese 
sdton weit gediehene Arbeit zur vonen
dung zu fUhren und durch eine Veraf
fentlichung weiteren Forschungen zu
ganglich zu machen. 

Albrecht Eckhardt 

Hessen - Landschaft, 
5 t li d t e, K u n st. Ein Bildband 
mit einer Einleitung von Hans Wer
ner Hegeman". :l:l6 S., davon 74 
ganneitige Abb., 1.0 Farbtafeln. Dr. 
Hans Peters Verlag, Hanau. 1971. 
Ln. DM 19,80. 

Bildbande wie der vorliegende sind im
mer ein Wagnis, vor allem dann, wenn 
'dreidimensional' Charakteristisches von 
Hessen geboten werden 5011, von einem 
Lande, dessen 5mwerpunkte in mehr als 
einer Hinsicht auseinanderstreben. Aber 
man soIlte ein Wagnis getrost wagen. 
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Vorangestellt ist auf 23 Textseiten 
ein fIUmtiger Blide. in die hessisme 
Geschichte, durchsetzt und erganzt von 
zahlreithen Hinweisen auf den Beilrag 
Hessens fUr Kunst, Kultur, Literatur, 
Wirtschaft u. a. m. Der Referent des 
einfUhrenden Textes befindet sich in 
der wenig beneidenswerten Lage, in 
KUrze erschopfend auszusagen. So glei
tet der Leser auf einem Dutzend Text
zeilen (5. 1.o/n) vom Jahre '1.866 bis 
rum 'Baumeister des modernen Hessen' 
im Jahre 1.969, Georg August Zinn. Es 
kommt zwangslaufig zu einer oft wie
derkehrenden Kumulation von Fakten 
ohne erkennbaren Zusammenhang, wie 
z. B.: ",Die MUndung der Lahn in den 
Rhein bezeichnet die 5telle, wo Casar zu 
seinen KriegszUgen gegen die Ubier und 
Chatten aufbrach (7), wo spater der 
5tauferkaiser Friedrich n. am Ufer die 
zu Schiff rheinaufwarts kommende Isa
bella von England als Gattin erwartete 
und wo der Kasseler (7) Landgraf Karl 
seinen genial erdachten Wasserweg 
durch Hessen von Karlshafen an der 
Weser zum Rhein enden lassen wollte." 
(5. '9) 

Nicht minder problematisch ist die 
Auswahl der Abbildungen, die ja zum 
Thema erschtspfend aussagen sollen. 
Hier findet man in der Tat eindrucks
volle und deutungskraftige Aufnahmen, 
von denen eine nachhaltige Wirkung 
ausgeht. Daneben sind jedoch z. B. die 
Abbildungen 1., 3 und 9 von Frankfurt 
reichIich nichtssagend, auch ist Nr. 69 
(Fernblide. auf den Hohen MeiBner) 
nicht gerade Uberzeugend. Insgesamt 
aber kann man sich mil dem Bildteil 
einverstanden erklaren. 

ZusammengefaBt also : Der einflih
rende Text soUte unter bewuBtem Ver
zicht auf die altere Geschichte bis ZUlU 

1.6. Jh. sorgfaltig ausgefeilt werden und 
mtsglichst nur e i n e m Leitmotiv fol
gen. Vielleicht ware es aum ratsam, die 
Einfiihrung ebenfalls zweisprachig aus
zustatten, was bei gekUrztem Text 
dunnaus zu verantworten ist. Beim 

'Romer' und bei der Paulskirme (Abb. 
2) sollte man getrost die Rekonstruk
lion nam den erhebIichen Kriegszerstts
rungen betonen. Endlich: 5perrdruck 
wUrde fUr Eigennamen den Einfiihrungs
text lesbarer gestalten. Trotz dieser 
Randbemerkungen dUrfte der Bildband 
seinen werbenden Zweck fUr das Hes
senland gut erfUllen. 

Kurt GUnther 

Win f r j e d Z e 11 er: Frommig
keit in Hessen. Beitriige zur Hessi
schen Kirchengeschichte, hrsg. von 
Bernd 1aspert. Marburg. N. C. £1-
wert Verlag. ~970 Kart. DM 1.2.-. 

Unter dem Gesamttitel "Frtsmmigkeit in 
Hessen" hat Bernd Jaspert eine Reihe 
von Aufsatzen von Winfried ZelIer zu
sammengefaBt, die in den Jahren 
1.953-1.970 in verschiedenen Zeitschrif
ten oder als Einzelveroffentlichungen 
erschienen sind. Jaspert hat recht, wenn 
er feststellt, daB die letzte Darstellung 
der hessischen Kirchengeschimte vor 
rund 1.00 Jahren erschienen und damit 
in vielen Punk ten iiberholt ist, und daB 
die Aufsatze ZeIlers in vielen Hinsich
ten zu einem besseren und tieferen Ver
standnis der Kirchengeschichte Hessens 
beitragen. Ohne Zweifel ist der Aspekt 
der Entfattung und Entwicklung der 
Geschichte der Frtsmmigkeit auch sehr 
aufschluBreich. In diesem 5inne sind 
die Aufsatze liber Bonifatius (5. 1.-1.4), 
die heilige Elisabeth (5. 1.5-28), ebenso 
aum die Aufsatze Uber Philipp Nikolai 
(5. 67-71.), Heinrich Horche (5. '14'1-
1.50) und Conrad Mel (5. 1.51.-1.91.) von 
Bedeutung und vermitteln tatsachlich 
einen Einblide. in die hessisme Frtsmmig
keitsgeschichte. Dagegen sind die Auf
satze Uber die Reformation in Hessen 
(5. 34-51.) und die Bedeutung der Uni
versitat Marburg fUr die Geschichte der 
Theologie (5. 5g-66) zwar fUr die Kir
chengeschichte von Bedeutung, aber we
nig aufschluBreich fUr die Geschichte 
der hessismen Frtsmmigkeit. 5ieht man 
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van der Ieicht irrefilhrenden Obersduift 
ab, kann man doch sagen, daR es dan
kenswert gewesen ist, daB diese Auf
satze neo aufgelegt und leichter zugang
lim gemacht warden sind, denn sie bil
den tatsachHch wertvoIle Beitdige zur 
hessischen Kirchengesdtichte. 

Max Aschkewitz 

Hessen-Darmstadt und 
d a 5 D e u t 5 C heR e i ch. Zur 
:lOO. Wiederkehr des Reichsgrun
dungsjahres '1.870/7:1.. Hg. vom Hes
sischen Staatsarchiv in Darmstadt 
und Magistrat der Stadt Darmstadt. 
Darmstadt 1.97:1. 36 S. mit Faksimi
les und Abb. im Text sowie einer 
Karte. Kartoniert und mit Hoch
glanzfolie kaschiert. DM 3,-. 

Oer kIeine Katalog cler Ausstellung 
"Hessen-Darmstadt und das Deutsche 
Reich", die vom 9. his 27. Juli 1971 in 
Darmstadt stattgefunden hat, ist von 
Albrecht Eck h a r d t bearbeitet wor
den. Er bietet mit den kurzen und pdi
zisen Kommentaren zu den in sorgHil
tiger Gliederung vorgestellten 201 Aus
stellungssHicken, die z. T. in Abbildun
gen wiederkehren, einen ausgezeimne
ten Einblick in die politischen Verhlilt
nisse der Jahre 1870/7'1.. Eine Einftih
rung, der Nachweis der Ausstellungs
stticke und der Literaturhinweis am 
SchluB des Heftes runden den gtinsti
gen Eindruck ab. 

Kurt Gtinther 

F r i t z G r u h ne: Auswanderer
listen des ehemaligen Herzogtums 
Braunschweig (ohne Stndt Braun
schweig und Landkreis Holzminden) 
184~1871 (= QuelIen und For
schungen zur braunschweigischen Ge
schichte, Band 20, hg. v. Braun
schweigischen Geschichtsverein). 
Selbstverlag des Braunschweigischen 
Geschia"tsvereins. 1971. 

Obwohl die Gesmichte der deutschen 
Auswanderung nach Ubersee, besonders 
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im 19. Jh., bekannt ist, fehlt es allent
halben an Untersumungen, die mit 
exaktem Zahlenmaterial den Umfang 
und das sozialwirtschaftliche Gewicht 
des Auswandererstroms wenigstens re
gional auf deutschem Boden erfassen 
und deuten. Einzelne wertvoIIe Arbei
ten, wie die von WoIf Heino S t rue k 
(Die Auswanderung aus dem Herzog
turn Nassau 1806-1866 und: Nassaui
sche Auswanderung nach Texas 1844-
47). stoSen zum Kern vor und schIie
Sen das in den Archiven liegende Ma
terial auf, aber einen zusammenfassen
den Uberblick wird man auf lange Sicht 
noch nicht erhaIten. Einige Zahlen mo
gen hier zum besseren VersHindnis der 
umfassenden Problematik angefiihrt 
werden. Im Jahre 1847 landen allein in 
New York liber 70000 deutsme Ein
wanderer, die auf 555 Schiffen ankom
men. Spater steigt die Zahl auf tiber 
200000 Einwanderer im Jahr an. In 
New Orleans kommen im Jahre 1847 
mehr als 17500 Deutsche auf 115 Schif
fen an. In der Folgezeit verdoppeln sich 
die Zahlen fUr diesen Hafen. Wichtig 
sind in jedem FaIIe die wirtschaftIichen 
Aspekte. Es wandern ausschlieSlich Per
sonen im besten AIter aus (und in gro
Bern Umfang EItern mit ihren Kindern). 
Die mitgenommenen Vermogenswerte 
sind betdichtlich. Das Kurftirstentum 
Hessen verlassen im Jahre 1845 bei
spielsweise insgesamt 1302 Personen, 
davon 1.093 mit dem Ziel Amerika. An 
barem Gelde nehmen sie mehr als 
1.50000 Taler mit. Dieser Abwanderung 
stehen im gleichen Zeitraum 120 Per
sonen binnendeutscher Zuwanderung 
mil liber 83000 Talern Vermogen ent
gegen. Tatsachlicher Verlust durch Aus
wanderung also '1.1.82 Personen mit 
rond 47000 Talern. Damil dtirfte der 
Umfang des Problems hinreichend ge
kennzeichnet sein. 

Die Untersuchung von Fritz G r u h
n e sHitzt sich nicht auf Akterunaterial 
des Staatsarchivs, sondern auf die amt
limen PubIikationen der Auswanderun-
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gen in den Braunschweigischen Anzei
gen und zieht erganzend die Kirchen
blicher der einzelnen Orte her an. Mehr 
als 7000 Auswanderer aus 31.5 Ortschaf
ten des Untersuchungsgebietes werden 
namentlich mit Angabe des Herkunfts
ortes und des Auswanderungszieles er
faSt. 5elbstverstandlich kann eine voll
standige Registrierung nicht unterstellt 
werden. Die Anzeigen flir die Auswan
derer sind haufig trotz landesherrschaft
Iicher Anordnung unterblieben, und fer
ner ist kaum zu libersehen, wer mit 
einem ReisepaB oder ohne Entlassung 
aus dem Untertanenverband der Heimat 
den Rlid<en gekehrt hat. Erhebungen im 
Bereich des KurWrstentums Hessen aus 
dem 1.9. Jh. zeigen, daB diese zweite 
Auswanderergruppe smatzungsweise 
30 % der ersten ausmacht, wobei sich 
Zahlen liber mitgenommene Vermogens
werte so gut wie gar nicht exakt er
mitteln lassen. 

Vf. hat flir die Jahre 1.846-1.871. eine 
sorgfaltige Arbeit mit den ihm zur Ver
fligung stehenden Quellen geleistet und 
die Liste der Auswanderer durch Re, 
gister aufgeschlossen. Auch wenn man 
streng genommen nur von einem Teil
ergebnis spremen kann, darf der tat
samliche Wert nicht gering veranschlagt 
werden. Hier ist flir den graB ten Be
reich des ehemaligen Herzogtums 
Braunschweig eine LUcke in der Aus
wandererforschung geWllt worden, die 
bisher schmerzlich empfunden wurde. 
Nicht zuietzt werden amerikanische For
scher, die ihre deutsme Abstamrnung im 
niedersachsischen Raum ergriinden wol
len, sich hier Hilfen holen konnen. 

Flir das ebenso unsc:heinbare wie 
whntige Bum ist dem Verfasser und 
dem Braunsc:hweigischen Geschichtsver
ein, der die Veraffentlic:hung mU For
smungsmitteln des Landes Niedersam
sen ermoglicht hat, ein verdienter Dank 
gewiB. 

Kurt Gunther 

Dbersic:ht uber die Besfande des 
Hessisc:hen Hauptstaatsarc:hivs Wies
baden. XXX u. JBB 5., 9 Tate!n. 
Wiesbaden 1.970. Selbstverlag des 
Hessisc:hen Haupfstaatsard1ivs Wies
baden. Gzlw. DM 41.,-, brosc:h. 
DM JB,-. 

Die hier angezeigte Obersicht prasen
tiert dem Forscher in ubersichtlicher Zu
sammenstellung Urkunden, Akten, 
Handschriften usw. fur das ehemaIs 
nassau-oranische Gebiet mit Einsc:hluR 
hessischer Herrschaftsbereiche (Katzen
elnbogen und Hessen-Homberg), klei
nerer Landesherrschaften und (haufig 
mehrherriger) Gemeinschaften, dazu 
einen Bestandskatalog der 5tadt- und 
Gemeindearchive, franzosischer 5taaten
griindungen der Rheinbundpenode uber 
die preuSische Epoche bis zur Gegen
wart. Angeschlossen sind die Nachlasse 
und 5ammlungen. Vorausgestellt ist 
eine Geschichte des Hauptstaatsarchivs, 
die mit dem bereits im 1.7. Jh. einge
richteten Anniv in Idstein beginnt. 
1.881. werden alle Archive (Idstein, 
Weilburg, Hachenburg, Dillenburg) in 
Wiesbaden vereinigt. 

Wer um die VieIfalt der sich oft 
iiberschneidenden Herrsmaftsbereiche 
im Raum zwischen Main, Rhein und 
Lahn weiS, wird dank bar sein, daB er 
nun an einem ",AriadnefadenH in dem 
bisher als Irrgarten von Archivalien er
scheinenden Komplex sich sicher zurecht
findet. Dabei helfen ihm zwei vorzug
liche Indices (der Bestande und der Orts
namen), mit denen er die vorhandenen 
Materialien sdmell und zuverlassig fest
stelIen kann. Jeder AbteUung (= Be
stand) ist eine kurze geschichtliche Ab
handlung des jeweiligen Amtes usw. vor
angestellt, dazu ein Vermerk zur Ge
schichte des Bestandes selbst. Dann folgt 
die Inhaltsbesdueibung und weiterhin 
werden (sehr wichtige) Findbehelfe gebo
ten. 5chlieBlich rundet ein Literaturhin
weis (vgt. dazu Literaturverzeichnis S. 
IX) die einzelne Bestandsilbersicht ab. 
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Der Archivbenutzer hatte sich noch 
eine Kartenbeigabe in einfamer Form 
gewiinscht, uod bei der Ubersicht der 
einzelnen Abteilungen hatte man durch 
Sperrung, KleindrucK uod Aufzahlung 
der Orte untereinander (statt neben
einander) optische ErIeichterungen 
smaffen konnen. 

Aber diese 'privaten' Vorstellungen 
sind gegeniiber dem hier Gesmaffenen 
ganz unerheblich. Fritz G e i 5 t h a r cl t I 

Hellmuth G ens i eke I Wolf Arno 
K r 0 pat I OUo Re n k h 0 f fund 
Wolf-Heino 5 t rue k (5. VIII) kann 
man 5ehr erEceut besrneinigen, daB sie 
mit dieser 'Ubersicht Uber die BesHinde' 
ganze Arbeit geleistet haben. Wer re
gelmaEig im Hauptstaatsarrniv Wiesba
den arbeitet, kommt ohoe das hier 
warms tens empfohlene Forschungsmit
tet ni<:ht aus. 

Kurt Giinther 

Ha n 5 T h a m m I er: Weserhau
kunst im Mittelalter. Aufnahmen 
von Her her t K r eft. Verlag 
C. W. Niemeyer Hamelll 1970. 292 S. 
(215 Bildtafeln, 31 Detailfotos, 
65 Grundrisse) Format 23 x 27 cm, 
laminierter Umschlag, Einsteckschu
her, Ganzleinen 58,- DM. 

Eindrucksvoll, wie der Fachmann in der 
Vielgestalt der Architekturformen im 
Weserland zeitlich vom 9. Jahrhundert, 
bzw. von der Zeil urn 11.50 (Corvey, 
Gandersheim, Kemnade, Biicken, Lip
poldsberg) bis zur Zeit urn 1500 und 
spater (Mollenbeck und Miinden) und 
geographisch von Germerode, Miinden 
bis Bremen, Hude und von Osnabriick, 
Soest bis Braunschweig, Goslar eine 
stilgeschichtliche Ordnung erkennt und 
mil zahlreichen Beziehungen zu Bauten 
auBerhalb des Weserlandes, aber auch 
mit Namweis von Vorbildern aus dem 
Weserland seine Erkenntnisse zu einem 
grandiosen Gesamtbild zusammenfiigt! 
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Der Laie aIIerdings wird einige Schwie
rigkeiten bei der Lektiire der Darlegun
gen Tiimmlers haben. Sie liegen in der 
Natur der Sache: Der stilgeschichtliche 
Zusammenhang ist trotz aIler klarer Li
nien remt komplex, und die Geschichte 
der Bauwerke beginnt oft mit sehr frii
hen Gestaltungen, von denen heute 
nimts oder nur wenig mehr vorhanden 
ist. Brand und andere Ursachen lassen 
Neu- und Umbauten in spateren Jahr
hunderten entstehen, so daB sich die 
"Bildfolge (nach dem historisrnen Ab
lauf) " als erstaunliche Meisterleistung 
erweist. 

Auch wer sich mit der mittelaIter
lichen Arkitekturgeschichte im Weser
land bereits besrnaftigt hat, findet eine 
FiiIle von neuen AufschlUssen und Er
kenntnissen. Nicht mehr zu bezweifeln 
ist nach dem Studium aes Werkes, daB 
man durchaus von einer "Kunstland
smaft" des Weserlandes sprechen muB, 
wie beispielsweise der FluS auch in an
deren Bereimen den Namen gab: Rhei
nische Baukunst, Weserrenaissance, 
Loire-SchlOsser, in der Malerei: Donau
Schule. Das aber zeigte aum die groBe 
Schau der Corveyer Ausstellung 1966 
bereits, der die Anregung zu dem Werk 
mit zu verdanken ist. 

Thiimmlers Text hat keine Kapitel
iiberschrHten. AuBer den Bildnummern, 
die den Leser und Betrachter beim Stu
dium unterstiitzen sollen, stehen Stich
worte am Rand von ungleichem Inhalt. 
Aus diesen geht aber auch hervor, daB 
nimt nur Bauten auBerhalb des Weser
raumes von EinfluB gewesen sind, z. B.: 
EinfluB der Kapitellplastik von St. Go
dehard in Hildesheim, EinfluB der Bau
schule von Konigslutter, spatromanisme 
Bauten unter westHilischem EinfluB -
sondern daB das Weserland selbst auch 
vorbild- und beispielhaft gewirkt hat, 
z. B.: Lippoldsberg und seine Bausmu
le, Wunstorf und die dekorative Ge
staltung des AuBenbaues, Der Hallen
raum des Mindener Domes und seine 
Nachfolge. 
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An vieien steIIen, besonders aber in 
den DarIegungen zu den Koiner Bau
formen in Bremen, Der Ziegeibau, Der 
HaIIenraum des Mindener Domes und 
seine Nachfolge (5. ,2-,6) zeigt der 
Verfasser, wie weit ausgreifend, urn 
nlcht zu sagen umfassend seine Kennt
nis der Armitektur jener Zeit in den 
geographism versdtiedensten Gebieten 
ist, aber aum wie er bei aller Vielbe
zogenheit doch nimt sein Thema auBer 
acht HiBt, die Besonderheit der Baukunst 
im Weserland namzuweisen. 

Die Corveyer AussteIIung HKunst und 
Kultur im Weserraum 800 bis 1.600" ist 
dokumentiert in den beiden umfang
reichen Banden unter diesem Titel 
(I. Beitrage, H. Katalog), die 1.966 in 
Corvey und Miinster ersmienen, aber 
auch in dem Text- und Bildband "Alte 
Kunst im WeserIand", herausgegeben 
vom Kultusministerium Nordrhein
Westfalen, bearbeitet von Wolfg. £ck
hardt (M. Du Mont smauburg, Koln 
1.967). Nicht vergessen sei, daB 1.965 rue 
stadt Hameln eine beamtlime Ausstel
lung veranstaltet hatte: "KuItur und 
Gesmichte an der Oberweser vom 9. bis 
1.9. Jahrhundert", fUr die Rudolf Feige, 
der 1.968 verstorbene stadtarchivar, 
auch den sach- und Bildkatalog bear
beitet hatte. Auch damals smon war 
Hessen mil einbezogen: ein 
FluB wie die Weser hat Einzugsgebie
te, die (rumt nur geologisch-geogra
phisch) weit rei men. In dem Werk von 
ThUmmler und Kreft sind einbezogen: 
G e r mer 0 d e (Kr. Eschwege) und aus 
dem Kreis Hofgeismar: He I m a r s
ha use n (Ausgrabungen!), die Burg 
Krukenberg, Lippoldsberg 
sowie Bauwerke in Ape I ern, Ex
ten, Fischbeck, Rinteln jm 
Kreis Grafschaft schaumburg. In den 
,.Baugesdtimtlimen Erlauterungen" (im 
Telegrammstil verfaSt) werden 56 Drte 
und insgesamt 69 Bauwerke behandelt. 

HNicht effektvoIIes lichtbildnerisches 
Feuerwerk, sondern Dokumentation" 

will der "Amateur" -Fotograf Herbert 
K r eft (Minden) im Bildteil geben, 
der wohl den meisten Lesern und Be
trachtern erst voll die mittelalterliche 
Baukunst im Weserraum ersmlieBt. 
Hier gilt das gleime, was auch fUr die 
Fotos zu dem Werk '" WeserrenaissanceH 

zu sagen ist. Immerhin gibt es aum 
einige Fotos, die zeigen, daB Kreft aum 
anders kann: Hat er bei Motiven, bei 
denen z. B. Baume im Spiel waren, 
gewartet, bis sie entlaubt waren, damit 
sie nicht verdecken konnten, worauf es 
einzig ankam, so Hnden sich 5. 8 
HBlick vom Wiehengebirge auf die We
serschleife bei Dehmen" und 5. 28/z9 
.. WeserIandschaft nordlich von Minden 
bei Buchholz" - zwei Fotos, die Liebe 
zur Heimat ausdriicken, mit Dokumen
tation nur bedingt zu tun haben. Und 
gar die letzten beiden Fotos des Bild
teils 5. 251.1z52 zeigen eine besondere 
Vorliebe fUr Miindener Motive: Neben 
st. BlasH Markttreiben zwischen be
laubten Baumen (deshalb: HMarkt
kirche"? - so hieS St. BlasH nie! Zu
erst: Parkerke oder Unse leven frowen 
parkerke (bis 1.461.), spater: Kirche St. 
BlasH; die Milndener sagen im Unter
schied zu Agidien auch "Die GroBe Kir
che"), und im zweiten Bild, das noch 
malerischer wirkt, die Kirche Uber den 
Dachern der Altstadthauser, im Vorder
grund die 5chlagdspitze... JedenfaUs 
hat Kreft damit bewiesen, daB er aum 
anders kann, der Leser aber wird sich 
auch Uber diese Fotos, auf denen der 
Baukorper in seiner Umgebung dennom 
eindrucksvoll vor Augen tritt, nur 
freuen. 

Im Literaturverzeichnis ist das "Hand
buch der historischen 5tatten Deutsch
landsH, Band 2 Niedersachsen und Bre
men, nur in der ersten Auflage von 
1.958 genannt. Es erschienen eine zwei
le Auflage 1.960, eine dritte, besonders 
berichtigte und erweiterte 1.96<}. FUr die 
St. Blasii-Kirche in Miinden wurde nur 
der alte Mithoff benutzt (1.87,), W. 
Lot z e hat 1.877 seine Geschichte der 
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Kirme erscheinen lassen, Johannes 
Me y e r hat 1.939 und 1960 zwei Ver
offentlichungen herausgebracht, 1970 
ersmien schlieBlich von Hans R e u -
the r in "GroSe BaudenkmaIer" Heft 
246 (Deutsmer Kunstverlag Miinchen 
Berlin) liber St. BlasH. Die Kirrne war 
nicht useit 1546'" evangelism; Ende 1540 

bereits wurde Caspar Col t e m ann 
aIs erster lutherisrner Prediger bestellt. 

Herbert 
Soenke : 

Kart Brethauer 

Kreft. largen 
Die Wese"enaissance. 

Mit einer Einleitung von A I b e r t 
N e u k ire h. Dritte durchgesehene 
und enoeiterte Auflage. Verlag C. 
W. Niemeyer Hameln 1.969. 304 S., 
1. Farbtafel, .196 Bildtafeln, 34 De
taitfotos, 38 Grundrisse, 2 Karfen, 
Format 23 x 27 cm, Ln. 48,- DM. 

Die Historische Komiii.ission ffir Nieder
samsen gab 19'14 uRenaissanceschlOs
ser Niedersachsens" heraus, TafeI- und 
Textband von Bernhard Ni erne y e r 
(Vater des 1966 verstorbenen Kasseler 
5tadtardtivars), dazu 1.939 zweiter Text
band von Albert N e u k i r c h und 
kunstgeschichtliche Zusarnmenfassung 
von Karl 5 t e i n a c k er. Ebenso voll
sHindig vergriffen und aum im Anti
quariatshandel nicht mehr zu haben 
sind die beiden Blinde "Die Weser
renaissance" von Max Son n e n 
(Munster 1.91.8 und 1923). AuBer OUo 
G a u I und neuerdings Konrad 
M a i e r arbeitete auf diesem Gebiet 
nur Jurgen So e n k e in Minden, der 
nam dem Krieg im Kulturkreis "Die 
GorgonenH das Armiv fur Weserrenais
sance grundete. Seine in den Mindener 
HeimatbHittern veroffentlimten Vorar
beiten faBte er 1.958 in dem Bum 
HJorg Unkair. Baumeister und Bildhauer 
der frUhen Weserrenaissance.... (Verlag 
J. C. C. Bruns Minden) zusammen. 
OUo Gaul und Hildegard F 1 i e d n e r 
waren auch bereits Un k air auf der 
Spur. 50enke gelang der Namweis, daB 
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der 5chwabe "Meister Jurgen von Til
bingen" nach der Vertreibung Herzog 
Ulrichs von WilrUemberg 1.51.9 durm 
den Schwlibischen Bund seine Heimat 
verlieB und ab 1524 5chloB Neuhaus 
bei Paderborn, die 5chelenburg, die 
5chlOsser Stadthagen, Petershagen und 
Detmold baute und 1.553 in Detmold 
starb. Zugleich erwies 50enke ihn als 
bedeutenden Bildhauer, wichtiger aber 
als den 5chopfer der Weserrenaissance 
als neuen 5tH. 

Das umfangreiche Personenverze;m
nis (5. 304) enthlilt 1.64 Namen von 
Bauherrn, Bau-, 5teinmetz- und Zim
mermeistern sowie Bildhauern, die an 
der Entstehung der weit ilber hundert 
behandelten Bauwerke beteiligt gewe
sen sind, - ein Beweis, wie die For
smung in den letzten Jahrzehnten wei
tergekommen ist. Der neue 5tH im We
sergebiet, filr dessen Entstehung Soen
ke auch auf das Zusammentreffen von 
besonderen wirtsmaftlichen, kriegeri
schen und kulturelten Entwiddungen 
hinweist, wird von ihm aurn durch sti
listische Merkmale ilberzeugend abge
grenzt gegen die ubrige Renaissance in 
Architektur und 5kulptur. Die Renais
sancesmlosser an der Loire spieien na
tiirlim eine RoUei der Weseradel kann
te sie und wurde durch sie angeregt. 

Alber! Ne u k ire h (t '963) gib! 
auf 1.0 5eiten eine Einfiihrung, die von 
der ersten 5tufe des Stits (Beispiel 
Stadthagen) bis zu seinem Ausklang im 
Biickeburger Friihbarock den nadtfol
genden Bildteil erlliutert, und zwar hi
storism und stilgeschichtlirn, wobei die 
Bildnummern am Rande den Leser bei 
Lektiire und Betrachtung unterstiitzen. 
Es folgen Soenkes HLexikographisme 
ErlliuterungenH

, denen S. 223 ein Ober
blick uber das Sch.rifttum vorausgeht. 
76 Orle folgen alphabetisch aufeinan
der, an denen oft mehrere Bauten zu 
behandeln sind, durch KIeinbilder und 
Grundrisse werden die bau- und stll
geschichtlimen Darlegungen willkom
men unterstiitzt. Miinden steht unter 
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H = Hann. MUnden (ebenso wie Hes
~ism Oldendorf Hilsmlim mit Binde
strim gesmrieben I). DaB zahlreime 
Bauwerke im Land Nordrhein-Weslfa
len liegen, ist nimt verwunderlidt. Den 
hessischen Leser werden besonders das 
von der Malsburgsche E I m a r 5 h a u
sen und die Sababurg interes
sieren sowie die smaumburgschen Orte, 
z. B. Apelem, Hessisch OIdendorf, Rin
te!n, Sach.senhausen, Smaumburg, wenn 
auch nimt alle zur 1647-1932 hessi
schen Grafsmaft gehort haben. 

Die Fotos wurden bis auf sieben von 
Herbert K r eft aufgenommen, der es 
aIs "Amateur" zur Meisterschaft als 
Architekturfotograf gebracht hat. Es 
geht ihm in erster Linie nimt um 
"schone BiIder", sondem urn. Aufnah
men, die das Charakteristisme der Ar
mitektur erfassen; das ist ihm durch
weg hervorragend gelungen. Aum die 
Skulpturen sind in Ausleumtung und 
Blickpunkt so erfaBt, daB man sie aIs 
stilistisme Aussage zum Thema des 
Bumes in aIlen Einzelheiten werten 
kann. DaB mit der Betramtung der 
vielen Bilder auch. ein asthetischer Ge
nuB verbunden ist, daB auch der Ama
teur aus diesen Bildem lemen kann, sei 
nur am Rande hinzugefUgt. 

Als neue widttige HZugabe" der drit
ten Auflage steuert Soenke S. 291-302 
einen reich bebilderten (40 Detailauf
nahmen!) Aufsatz bei: "Der Kerb
smnitt-Bossenstein, das Ornament der 
spaten Weserrenaissance". Hier wird in 
eine: minutiosen Untersumung ein Mo
tiv der Weserrenaissance herausgear
beitet und verdeutlicht, das ein weite
rer entsmeidender Beitrag zu der Frage 
ist, ob man tatsachlhh von einem be
sonderen, landschaftlich (und auch zeit
lidt) begrenzten Kunststil sprechen 
kann - obwohl das inzwisdten von 
den meisten Kunsthistorikern bejaht 
wird. Vielleimt konnte einer spateren 
Neuausgabe aum eine Untersuchung 
liber die "Welschen Gebels.... zugefUgt 
werden, die - wohl urspriinglich auf 

franzosische Anregung zurlickgehend -
doch auch ein wesentliches Stilelement 
der Weserrenaissance geworden sind. 

Eine Anmerkung zum SchluB: Bel 
einem Fotobesum des Rezensenten in 
Elmarshausen mit August Me s ch, 
der fUr das Armiv fUr Weserrenais
sance Aufnahmen madtte, entdedden 
wir am Eingang im Hof zum SchloS 
(Innenhof) an zwei Stellen das Stein
metzzeichen von Jorg Unkair ohne den 
senkremten Aufstrich am rechten 
SchenkeI. also in Soenkes Unkair-Buch. 
S. ,53 die Nummem P .5 und D 3. Viel
leicht ist dieser Hinweis von Interesse, 
vermutet man doch Beziehungen des 
aus Schwa ben ausgewanderten Mei
sters zu Hessen. Soenke zitiert S. 243 
Gottfried G a n B a u g e, der aus stil
kritischen GrUnden Unkair fUr den Er
bauer von Elmarshausen halt. ,Jmmer
hin ist Meister JUrgen von Tiibingen 
seinem Landesherrn nam dem Ab
bruch der Bauarbeiten am Hohentiibin
gen 1,519 nach Norden gefolgt und da 
er nach Stadthagen, d. h. um 15'40, bis 
zum Baubeginn in Petershagen 15'44 
unseres Wissens an keinem anderen 
Bauvorhaben beteiligt war, hat diese 
Theorie viel fUr sim, obwohl sein Mei
sterzeichen in Elmarshausen nicht ge
funden wurde," so smreibt Soenke 
a.a.O. Wenn aber nun das Steinmetz
zeichen eines Mitarbeiters Unkalrs 
zweimal in Elmarshausen auftaucht, der 
nachweisIich auch in Pet e r s hag e n 
(1544-47) und De t mol d (1548-53) 
mit Jorg Unkair tatig war, so ist damit 
ein weiteres Indiz gefunden, so meinen 
wir, daB Unkair auch in Elmarshausen 
rnindestens Hirgendwie" mitHitig gewe
sen sein muS. 

Natiirlich bleiben an vielen Einzel
stellen noch Fragen, die von kiinftiger 
Forschung zu 10sen sind. Aber der statt
liche Band rnit den herrlichen Fotos 
bringt gerade in der dritten Auflage 
die Arbeit an der Weserrenaissance 
entscheidend weiter - er ist aber auch, 
man entschuldige diese unwissenschaft-



lime Zusatzbemerkung, ein Werk, an 
dem der Laie und der Fotofreund ihre 
helle Freude haben konnen. 

Karl Brethauer 

Historiscn.-Iandeskundlicn.e Karte 
von Niedersacn.sen. Mapstab 
'- :50000. 81att Osterode am 
Harz. Herausgegeben von Erhard 
Kuhlhorn. 3.970, Hildesheim: August 
Lax. VeroffentIichungen des Instituts 
fur Historiscn.e Landesforschung der 
Universitat Gottingen. DM '-4,-. 

Das Blatt 0 s t e ro d e und sein Er
Hiuterungsheft sind zwar im Vergleim 
zu dem 1964 erschienenen Blatt Du
de r s t a d t wesentlim erweitert und 
verbessert, dennom halten wir es fiir 
allzu bescheiden, das Blatt Duderstadt, 
wenn auch "in gewisser Weise", als 
"Probeblatt" anzusehen. Aus der dama
ligen Sicht war es ein guter Anfang, 
und Unternehmen dieser Art sind nun 
mal trotz best en WiIlens zunamst mit 
Unzulanglichkeiten behaftet. Im Lauf 
der Zeit werden weitere Erkenntnisse 
zu berucksichtigen sein. Wer weiB, ob 
nicht das jetzt neu vorliegende Blatt 
ebenfalIs bald der OberhoIung bedarf7 

£s fiihrte zu wei t, woIl te man Karte 
und Beiheft detailliert vorsteIlen. Man 
muB beide ZUt Hand nehmen und 5tU
dieren. Die einzelnen Kapitel (u. a. Uber 
das naturraumlime Gefiige, die histori
sme Entwiddung, landliche Siedlungen, 
WUstungen usf. bis zu den AIt5traBen) 
geben den Ietzten Stand der Forsmung 
und sind von namhaften Fachleuten be
arbeitet worden. Das Literaturverzeim
nis ist ausfUhrlich und eine gute Hilfe. 

Sicherlich wird der eine hier, der an
dere dort eine Liicke entdecken, die 
aber dem Ganzen nimt abtraglim sein 
dUrfte. Eine ,..Gesamt-Lande5kunde" 
des Kartenblattabsmnittes wird nie
mand erwarten, sie wird aum simer 
nimt notig und nicht vertretbar sein. 
Was uns auffiel, ist die kurze Behand
lung der Bau- und Kunstdenkmaler, 
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besonders im Bereich des Kirchenbaus: 
viele Kitchen tragen den Hinweispfeil 
"Bemerkenswertes Kunstdenkmal", man 
findet jedom im Beiheft nur eine oder 
zwei knappe Zeilen Text (z. B. Elbinge
rode, Wulften oder Hammerstedt). Hier 
ware bei manchen Objekten eine etwas 
ausfUhrlichere Beschreibung wiinschens
wert. 

WidtHS ist das Vorbild, das diese 
Reihe gibt. Fur Nordhessen waren die 
AnsmluBkarten geplant. Sie waren nimt 
nur fUr den Historiker, sondern aum 
fUr den interessierten Wanderer und 
fUr die Smulen als handfeste Unter
lagen fUr Exkursionen wichtig und no
tiger als die in dieser Hinsimt uner
giebigen Wanderfiihrer. Auch die Na
turparkkarten und ihre groBformatigen 
Erlauterungen sind kein Ersatz. 

Wenn die Reihe konsequent fortge
fuhrt wird, ist das ein langwieriges, 
aber verdienstvolles Unternehmen. Man 
kann dem Herausgeber und den jeweili
gen Sachbearbeitern nur vollen Erfolg 
bei ihrer Arbeit wiinsmen! 

Wilhelm Engelbach 

A If red Hoc k und Die t e r 
K r a mer: Verzeicn.nis der volks
kundlimen und kulturgescn.ichtlicn.en 
Bestiinde der hessischen Museen. 
Marburg: Institut fur mitteleuropiii
sche Volksforschung an der Philipps
Universitiit 1.970, Paperback, 400 S., 
3.2 Abb., nicn.t im Bucn.handel. 

In langen Jahren mtihevoIler Kleinar
beit, langwieriger Oberpriifungen, an
dauernder Korrespondenzen, betriebsa
men Auswertens haben Hock!K.ramer 
die Bestande all er jener hessismen Mu
seen gesichtet, die in ihren Mauern 
,..materieIJe Dokumente der 'Volkskul
tur'" bergen. Ergebnis ist das hier an
gezeigte "Verzeimnis"'. 

Durch ein smon der Befragung der 
Museumsleiter zugrundegelegtes Glie-
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derungsschema, dessen einzige 5chwa
che die unsichere Zuordnung mancher 
Bereiche und Objekte ist, gelingt ein 
iibersichtlimes Informationsangebot. 
Adressen sind ebenso schnell erfahrbar 
wie Allgemeines iiber Museumsgro8e, 
speziellere 5ammelgebiete, Karteien, 
Museumsbibliotheken, thematisme 
5ammlungsordnungen (Funktionsberei
che), Einzelstiicke, 5ekundarliteratur 
usw.; ein ausgezeichnetes Register ist 
unmittelbarer Zugang zu den Fund
steJlen. Wenn die Autoren besmeiden 
vermerken, ein solmes Verzeimnis kon
ne Hkeinesfalls auch nur annahernd 
fehlerfrei" sein, selbst Hdie angestrebte 
Vollstandigkeit" sei Hunter den gege
benen Umstanden" nicht zu erreimen 
gewesen, so ist das angesichts der 
:142 (!) eingearbeiteten hessisdten Mu
seen nur zu verstandlich, hangt dom 
vieles, ja, in den meisten Fallen alIes 
von der Qualitat der Antworten, vom 
Interesse der Korrespondenten, von ih
ren Kenntnissen, ihrer wissensmaftli
chen Cenauigkeit, ihren Wertvorstellun
gen ab. Dem Mut der Autoren, diesen 
wie anderen, der eigenen Wissensmafts
disziplin und ihren Kategorien und Fra
gestellungen erwamsenden 5mwierig
keiten begegnet zu sein, gilt es, Ach
tung zu zollen. Ihrer Arbeit ist es zu 
verdanken, daB w i r nun w i s se n, 
was in Hessen an volkskundlimen und 
kulturgeschimtlichen Bestanden vorhan
den ist, was uns die Vergangenheit 
Uberliefert hat, was wir ererbt haben. 

Dt)ch wer kann Nutzen aus diesem 
Wissen schopfen, wer ist das: "wir"? 
5ind es die Museumsleiter, die nun Re
lationen zu anderen Expositionen her
stellen, sich und ihrem Institut neue 
Ziele setzen konnen? 5ind es die 5tu
denten, denen die smwierige Beleg
sume nun weitgehend abgenommen ist1 
5ind es alle jenen wissensmaftlimen 
Publizisten, denen neue Zusammen
schauen sim verlockend bieten 1 5icher 
nicht I Oder: 5icher nicht allein I MU 
dem vorliegenden Verzeidtnis smaffen 
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die Verfasser eine unabdingbare Vor
aussetzung fUr eine wissenschaftliche 
Erfassung und Bearbeitung, welche ih
rerseits wiederum nur Voraussetzung ist 
des alleinigen Zieles jeder Museumsar
beit, der publikumsgerechten Darbie
tung. An der Forderung tudewigs I. 
von Hessen, die Museen hatten der 
"BefOrderung wahrer Aufklarung und 
Verbreitung nUtzlicher Kenntnisse" zu 
dienen (5tiftungskurkunde des Hessi
schen tandesmuseums Darmstadt vom 
:12. 7. :1820), hat sich bis heute nichts 
geandert. W i r - das sind wir alle, 
die zum VersHindnis der Cegenwart der 
Informationen bedUrfen, die jene Ob
jekte bereithaIten, welche Zeugnisse der 
unsere eigene Existenz bestimmenden 
Voraussetzungen sind. Wie weit beson
ders unsere Heimatmuseen als wesent
lichste Bewahrer der materiellen Doku
mente der Kultur und des sozialen te
bens der mittleren und unteren 50zial
schichten heute von jener eindeutigen 
Gesellschaftsbezogenheit, mithin von 
ihrer Bildungsaufgabe entfemt sind, 
iIlustriert jene gem zitierte Empfehlung, 
man solle doch darangehen, alle diese 
Institute selbst ins Museum zu stecken. 
Wer einmal durch die rumpelkammer
hafte Zusammenballung herren- und 
bezugslos gewordenen Cutes der mei
sten kleineren und mittleren Museen 
gewandert ist, wird diesen Rat kaum 
noch aIs zynisch empfinden. Das HKuI
turgut"-Denken des :19. Jahrhunderts, 
die konzeptionslose AnsammJung von 
H5chatzen" und "Raritaten", sowie die 
Begriffsverbindung des Museums mit 
alIem Unbrauchbaren, Unmodernen, Al
ten haben sich bis heute wechselseitig 
gestiitzt, befruchtet, geschadet. 

Im Falle der uns hier interessieren
den volkskundlichen und kulturge
schichtlichen Bestande ist zudem die 
vordem ideologisdl vereinseitigte, be
gleitende wissenschaftliche Disziplin 
nicht unschuldig an der Einsmatzung 
der Exponate als normativer Werte. 50-
lange man allein an Tradition, Behar-



rung und Formvollendung glaubte, wa
ren chronologische Festlegungen prak
tism ohne Bedeutung, waren typologi
sche Studien kaum relevant. Nur so 
konnte der Gegenstand zum Museums
mittelpunkt werden statt des Betrachters. 
Diesem mutet man nom heute in bun
tem Ober- und Nebeneinander mittel
alterliche Kapitelle, Tramtenstiid<e von 
verschiedenen Tdigergruppen und aus 
verschiedenen Jahrhunderten" undatier
te Topferwaren" Urkunden, Arbeitsge
rate, Heizkessel, Wandschmu&:, Stiihle, 
Fachwerkteile, Waffen, Ofenplatten, 
Schirme, Opas erstes Grammophon usf. 
usf. usf. zu. Der Betrachter muB sich 
absolut unzureichende Beschriftungen 
ebenso gefallen Iassen wie historische 
Spriinge, Pseudokontinuitaten, Ge
fUhlsduseleien, obskure WertvorsteIlun
gen. 

Die EXistenzberechtigung des Mu
seums ist jedoch zweifelhaft" wenn es 
Ablaufe und Zusammenhange nimt ver
standlich werden laBt, wenn es die Ge
genstlinde nicht zu Dokumenten kau
saler Beziehungen verkniipft. 

Wir wollen nicht ungeremt sein. Wer 
konnte, ware er selbst Museumsleiter, 
in jedem EinzelfaIIe biindig beantwor
ten, was der Aufbewahrung wert, wel
me Spezialisierung in weldter Weise 
moglkh ist, welche Zusammenstellun~ 
Chronologisdtes wie Typologisches 
gleichermaBen berUd<sichtigt; dariiber 
hinaus, welche Restauration, welche Be
smriftung angemessen is!, welche Rau
me, Beleuchtung, BelUftung, Geldmittel 
und Personal notig sind7 Aus aIlen 
diesen Noten lieBe sich jedoch leicht 
eine Tugend mamen, wenn das in der 
Politik bemerkbare Denken in groBen, 
oder wenigstens in groBeren Raumen 
seinen Niedersmlag im kulturelIen Be
reim, spezieller: bei den Museen Hin
de. Die Zusammenlegung einiger klei
ner Ausstellungen oder wenigstens der 
sinnvolle Austausch von Exponaten 
konnte der Anfang sein. Regionales 
lieBe sich erhalten, vervoIIstandigen, 
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iibersichtlim machen, Fremdes wiirde 
zum Tauschobjekt. Ideale Vervollkomm
nung ware ein Freilichtmuseum, in dem 
endlich chronologische und funktionale 
Zusammenhange kenntlich waren und 
in dem menschlidte Umwelt und ihre 
Gestaltung durch den Mensmen erfaS
bar wUrden. Erst einem solchen Museum 
ware es moglim, die Objekte wieder in 
Kausalketten einzuordnen, d. h. das 
MaterieIIe wieder transparent zu ma
chen fUr die geistige Substanz. Studium 
und Interpretation groBerer, vieIIeicht 
sogar liickenloser Objektgruppen wUr
den ermoglicht. Nur in derartigen Aus
stellungen lassen sich jede aufdringlidte 
Mystifizierung oder die Romantisierung 
sogenannter "unerreimbarer Werte der 
Vergangenheit" wirklich vermeiden. 
Stattdessen kann dort jenes BewuBt
sein von den durm die Exponate repra
sentierten Problemen gewonnen wer
den, welches allein wahre Aufklarung 
und Verbreitung niitzlicher Kenntnisse 
garantiert. Ein Freilichtmuseum hatte 
zudem sehr viele organisatorische, fi
nanzielle und soziale Vorteile (giinsti
gere Offnungszeiten, groBere Attrakti
vi tat, Integration in das FreizeitbewuBt
sein). Wo immer man soIche Versuche 
gewagt hat, ob in Oslo, Stockholm, 
Arnheim, Aarhus, Kiel oder Cloppen
burg, werden ansteigende Besumerzah
len zum Barometer der geseIIschaftlichen 
Bedeutung. 

Wenn das Museum aIs Institution end
lich seinen Bildungsauftrag erfUIIen soil, 
muB bald eine griindliche Umstrukturie
rung einer unbefangenen Neubesinnung 
folgen. Aufgesdtlossenheit, Mut zum 
Wandel und Wechsel, ProblembewuBt
sein miissen jene provinziellen Anhau
fungen kultureIlen Strandgutes von Ma
gazindasein und Modergerum befreien 
und in neue Zusammenhlinge stellen. 
Es genUgt nimt - und damit darf sich 
auch die Aufgabe dieses Verzeichnisses 
keinesfaIls ersdtopfen -, daB wir wis
sen, welme Giiter wir ererbt haben; 
wir miissen uns - ganz im Sinne des 
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Goethewortes - jene Dinge erwerben 
konnen, um sie zu besitzen. Wir alle 
haben ein Anrecht auf diese Belege 
menschlicher Umweltbewaltigung und 
die an sie sich knUpfenden Probleme, 
Einsichten, Kenntnisse. Dies uns in Be
wuBtsein gehoben zu haben, ist nicht 
das geringste Verdienst der Verfasser 
des Verzeimrusses. 

Helmut Burmeister 

Lob er, K a r 1: Ausgewahlte Bei
trage zur Landes- und Volkskunde 
des Dill-Sieg-Gebietes. Zusammen
gestellt aus AnlaJ1 seines 70. Ge
burtstages. Herausgg. im Namen 
der Hessisc:hen Vereiniglmg fur 
Volkskunde von Alfred Hac k. 
Marburg 1971, 96 S. 

Mit der Zusammenstellung dieser Fest
gabe fUr Karl Lob e r anHiBlich seines 
70. Geburtstages am 20. September 1.971 
ist Alfred Hoc k vom Weg Ublicher 
Festschriften abgewichen. Eingebettet in 
ein kurzes, von der Hand des Freundes 
entworfenes Lebensbild und ein umfas
sendes bibliographisches Verzeichnis 
finden sich acht ausgewahlte Schriften 
des Jubilars, die Zeugnis ablegen fUr 
die Breite seines Wissens, dem Geo
graphie, Botanik, Mundartforschung 
und Geschichte ebensowenig fremd sind 
wie der gesamte Themenkatalog der" 
Volkskunde von der Braudlforschung zu 
Volksmedizin, Arbeitsleben, Volksmu
sik und Quellenkunde. Sidler, lobers 
Arb~iten und Veroffentlichungen be
ziehen sim fast aussdllieBlidt auf den 
Dillkreis und die benachbarten Gebiete, 
aber indem er umfassendes Wissen auf 
einen begrenzten geographlschen Raum 
anwendet, gelingt ihm beispielhaft, was 
zu erreichen heute nur wenigen ver
gonnt ist: der Diffusion der wissen
schaftlimen Disziplinen entgegenzuwir
ken, sie wieder zu verkniipfen im Dien
ste der Sache. 

Die aus Uber 300 ausgewahlten 244 
Titel des Schriftenven:eichnisses zeugen 

vom imrner neuem Versuch des For
schers, Uber die Grenzen der Einzelwis
senschaften hinweg Verbindendes zu 
erfassen. 

Karl Lobers Verdienst ist es, in einem 
Ubersehbaren geographismen Bereidt 
Fragen gestellt und Antworten gefun
den zu haben, an deren Ubertragbar
keit auf groBere Einheiten - nach Abzug 
des Regionalspezifischen - niemand 
zweifeln wird. Der Botaniker Lober hat 
den Heimatforscher und Volkskundler 
lober gepragt. Wie sich der vollkom
mene Organismus aus vieIen einzelnen 
Zellen aufbaut, so kommt Lober von 
kleinen Beitragen aus verschiedenen 
Wissenschaftsdisziplinen iiber umfas
sendere Schriften zur Stadt- und Regio
nalgeschkhte, zur Gesamtsmau des 
Volkslebens in jenem hessismen Kreis 
(vgt. sein Hauptwerk: Beharrung und 
Bewegung im Volksleben des Dillkrei
ses. Marburg 1965)· 

Alfred Hock hat es verstanden, das 
vorliegende Bandchen durch gesmickte 
Auswahl der friiher verstreuten und 
kaum erreichbaren Beitrage zu einem 
eminent personlichen Bild des Geehr
ten werden zu Iassen. Lober - Rektor 
i. R., Ehrendoktor der Universitat Mar
burg, Trager hoher Auszeichnungen, 
Vorsitzender der Hessismen Vereinl
gung fUr Volkskunde, Mitglied ver
smiedener wissensmaftlimer Vereini
gungen - trill dem Leser des BUchleins 
entgegen als das, was er immer gewe
sen ist: ein kenntnisreicher lehrer, der 
selbst nkht verlernt hat, zu fragen. 

Helmut Burmeister 

Waldeckische Landes
k u n de. lm Auftrage des Waldek
kisdlen Gescnic:htsvereins hrsg. 'Don 
Bernhard M art i " und Robert 
Wet e k a m . KorbacnlArolsen 1971, 
Ln. 528 S. DM 25,-. 

Wenn mehr als 40 Jahre nach der 
2. Aufl. der Schultzeschen Landeskunde 
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van '1909 (1.929) wieder ein Buch glei
men Namcns ftir einen geographischen 
Bereich erscneint, dessen Bevolkerung 
sich unter alIen in Frage kommenden 
Gesichtspunkten als gewachsene Ein
heit versteht, clann ist dieser waldecki
schen SelbstdarsteIlung clef publikatori
srne Erfolg simer, auch weil sich eine 
soIche Sduift fUr den Touristen in 
einem clef wimtigsten deutschen Frem
denverkehrsgebiete vorziiglich aIs Er
innerungsstiick oder Mitbringsel eignet. 
Wie jedodt die Maschenweite eines Net
zes die Groge clef zu fangenden Fisrne 
vorausbestimmt, so entscheidet die an 
ein Buch herangetragene Erwartung be
reits iiber dessen endgiiltige Einschat
zung. Was den Waldecker mit Stolz 
oder Wehmut erEtillt, was den Touristen 
das besuchte Uindchen tiefer erleben 
laBt, was dem allgemein Interessierten 
umspannende Einsichten gewahrtl moB 
des Forschers Billigung - sei er Histori
ker, Geograph, Volkskundler - durm
aus nicht erfahren. Umgekehrt kann, 
was den Eingeweihten zutiefst befrie
digt, dem vielberufenen Mann auf der 
StraBe Ieimt zum siebenfam versiegel
ten Bume werden. 

Diese Trennung nam prospektiven 
leserschimten ist keinesfalls die Erfin
dung eines iiberkritischen Rezensenten, 
sie ist im Werk selbst angelegt. Smon 
der erste Beitrag von H.-F. K r a u B e 
ist - eine auBerst geringe Minderheit 
unter den Lesem ausgenommen -
smlechthin unverstandlich, weil er um
fassende Vorkenntnisse im Bereich der 
Erdgeschichte voraussetzt. Kein Zwei
fel, der Artikel entspricht, mehr viel
Ieimt als aI1e anderen, jedem wissen
schaftIichen Anspruch. Kein Zweifel 
auch, daB sich Volkskundliches oder Ge
schichtliches leichter popularisieren laBt 
als Geologie und Palaontologie. Den
noch ist gerade an diesem Beitrag ab
Iesbar, welchen Schwierigkeiten die Edi
toren bei der KompiJation dieser Lan
deskunde konfrontiert waren. Sie ha
l>en 1ilh fUr jenen leilht~'en Mittelwes 
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entschieden, der kompromiBlos Wissen
smaftliches, Dauerhaftes, in einer Lan
deskunde Unabdingbares ebenso mog
lich macht wie LiickenbiiBer, Politmief, 
Wahlpropaganda. Etwas weniger wal
deckismer Landesstolz und etwas mehr 
Wissenschaftlichkeit hatte manchem der 
Beitrage gut angestanden. 

Eine gliickIiche Hand beweisen die 
Hrsg. mit dem Abdruck der Artikel von 
H.-F. KrauBe (5. 0.), W. Plass 
(Boden), A. und Ch. Ni e 5 C h a 1 k 
(Pflanzenwelt), G. R 0 s c h k e (Hy
drologie und Klimatologie). K. En -
gel h a r d (Kulturlandsmaft; Junge 
StadtentwickIung; Landwirtsmaft), C. 
C r a mer (Territoriale Entwiddung), 
W. F r i e d r i c h (Forstwirtschaft), 
welche die ersten beiden Drittel des 
Bandes fiillen. 

Vieles ist dabei weit umspannender, 
als sein THel zunachst versprimt. So 
sprengen die Engelhard-Ausfiihrungen 
jede enge Themenerfiillung und erfas
sen iibergreifend wimtige volkskund
liche Probleme und FragesteIIungen 
(Siedlungs- und Wirtschaftsform, 50-
zialstrukturen, Migration, Bergbau, 
Handel. VersUidterung usf.). 

Mit fast 90 Seiten ist die Darstellung 
Claus C r a mer s der umfangreichste 
Beitrag des gesamten Bandes. Der Le
ser kann daher, sehr zugunsten des 
Verfassers, nur annehmen, daB dieser 
Uinge ein moglicherweise eingeplantes 
Literaturverzeichnis geopfert wurde. 
Keine wissenschaftliche Darstellung 
dieser Breite kann auf ein ausfiihrlkhes 
und exaktes Belegverfahren verzichteni 
wer immer hier diesen Mange! ver
schuldet hat, er ist dafiir zu tade!n. 
Dieses Einwands ungeamtet ist der 
Cramersche Artikel ein gegliickter Ver
such, eine historiscne Gesamtsmau des 
waldeckismen Territoriums zu bieten. 

Ein kurzes Wart nur zu einem De
tail. Bei Engelhard (5. :105) wie bei 
Cramer (5. :172) wird der nom immer 
"Vor"-Ge1d)i\hte senannt. Teil der 
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AusfUhrungen sehr stiefmUtterlidt be
handelt. Man hatte sim hier groBere 
Genauigkeit, mindestens eine bessere 
Auswertung der - im 5dtrifttumsver
zeichnis des Bumes falsch zitierten -
U e n z e schen 1..5 (I) Karten der hessi
schen 5enke (!) gewi.insmt. Auch 
5 a n g m e i s t e r s Darstellungen zur 
Bandkerarnik, MUll e r - K a r pes 
"Niederhessische Urgeschichte" und vor 
allem die "Fundberichte aus Hessen" 
(1961. H.) hatten ausgewertet werden 
sollen. Bei Engelhard und in der Zeit
tafel (5. 502) finden sich zwar auch 
mittelsteinzeitliche 5puren vermerkt, 
des weit alteren Fundplatzes von Kiilte 
wird nirgends gedacht. Unsicherheit 
aum allerorten bei der Oatierung der 
ersten jungsteinzeitlichen BauemkuItur. 
Die Niesmalks lassen gar alle steinzeit
Jimen Mensmen ,.nomadisieren" und 
erst mit Beginn der Bronzezeit (,.vor 
etwa 4000 Jahren") seBhaft werden 
(5 . .5.5 E.); Cramer erfaBt die ersten An
siedlungen " im .5. oder (I) 4. Jahrtausend 
vor Chr." (5.1.72), die ZeittaEel verzeidt
net die ersten Bauern mutig fUr das 
".5.-4. H." vor Chr. FUr unseren Be
reich sind erste Besiedlungen jedoch 
frUhestens urn die Mitte des 4. H. vor 
Chr. zu erwarten. (Dazu jUngst: R. 
And r a e, Die ersten Bauern im Es
setal, Heimatjb. f. d. Kreis HoEgeismar 
:1972 5 . .57 H.). Die bekannteren und 
reichen FundpJatze - Bergheim z. B. -
werden nicht gedeutet, ja nidtt einmal 
erwllhnt, umgekehrt werden bei keinem 
der Autoren die Hinweise auf prlihisto
Tisches Fundmaterial und urgeschicht
lime 5iedlungsraume irgendwie belegt. 

Die Beitdige zu Wirtsdtafts- und Ver
kehrsentwic:klung,Natursmutzbestrebun
gen, 5dtulgesdtichte hatte man sich eher 
als "Anhang" oder "Beilage" gewUnscht. 
Hier geht es urn kommunale und re
gionale ErfolgsbiIanzen, die ebenso ak
tuell wie schnell verganglidt sind. Eine 
geschic:ktere Abstimmung hatte zudem 
erheblidte inhaltliche Uberschneidun
gung, vor allem mil dem Jubel-Artikel 
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von W. PotthoEf (5. 263ff.), ver
meiden konnen. 5chonfiirberisme Mo
mentaufnahmen und journalist-isdte wie 
statistische Eintagsfliegen gehoren nkht 
in eine auf einen langeren Editions
zeitraum projektierte Landeskunde. Ihr 
Platz ist in einem Jahrbuch oder in dem 
vor all em aus GrUnden der Wirtsmafts
und Fremdenverkehrswerbung zusam
mengestellten Band "Oer Landkreis 
Waldeck" (Oldenburg 1.968), fUr den 
einige der auch hier vertretenen Auto
ren tatig waren. 5ehr erheblidte Ober
schneidungen mit diesem Werk erge
ben sim - u. a. aus diesen personellen 
GrUnden - laufend. Aus dem letzten 
Drittel des Bandes verdienen die Artikel 
des verstorbenen W. Med din g 
(Kunstgesmichte) und von H. B a u m 
(Kirche) hervorgehoben zu werden. OeT 
ansonsten sehr informative Artikel von 
H. 5 t e i n met z zur ,.Redttsgesdtidt
te" warlet mit einer klischeehaften Ein
Jeitung Uber "die alten Germanen" auE. 
Gegen diese schablonenhafte Verein
fad'IUng Uber Fehde und Blutradte 
spricht neben Tacitus nkilt zuletzt der 
ardtaologisdte Befund, insbesondere ein 
Teil der Moorleimen (vgl. dazu P. V. 
G lob, Die 5chHifer im Moor, MUn
men 1.966). Oer Beitrag von W. He 11-
wig tiber ,,5chUtzen und 50Idatan" 
rUckt die 5chUtzengeseJlschaften zu sehr 
in den militarischen Bereich; die Inte
gration in das ortlidte und regionale 
Brauchtum wird nur gestreift, die zen
trale Frage nam den sozialen Bedingt
heiten und Funktionen wird nicht ge
steIIt. Oer heeresgeschichtlidte AbriB 
ergllnzt dabei andere Artikel. 

Am starksten heimatverbunden er
weist sim der Beitrag von B. M a T
tin Uber ,,5pradte und Volkstum", der 
einem kurzen mundartgeographischen 
AbriB einzelne Ausblicke auf Hausbau, 
Volkskunst, Sitte und Brauch, Tramt, 
Erzahlgut, Volksglaube und Volksmedi
zin folgen laBt. Martins Hypothese vom 
seit 1.91.4 unveranderten Laut- und For
menl>e~tand der walcleckischen Mundar~ 



ten (5. 355) mag dabei mit nur gerin
gen Einschdinkungen fiir die GroBvater
und Vatergeneration zutreffen; ob die
ses Postulat flir die Kriegs- und Nach
kriegsjahrgange gilt, muB bezweifelt 
werden, nicht zuletzt wegen der Flucht
lingsmundarten, wegen der Massen
medien, der Verstadterung, der Indu
strialisierung und besonders wegen des 
Fremdenverkehrs. In Einleitung und 
5chluB, aber auch gelegentlich im Ver
lauf der DarsteIIung wird dann beson
ders deutlich, mit welch ausgepragter 
Heimatliebe Martin an seinem Waldeck 
hangt, wenn er mit Sorge von den Ce
fahren sprimt, die den alten Oberliefe
rungen drohen, von den Zersforungen, 
von Untergang, Cleichmacherei, Vermas
sung. Wenn innigste Bodenstandigkeit 
und eigenes tiefes Erleben sim mischen, 
bleibt wenig Raum fUr Forderungen und 
Fragestellungen einer Wissenschaft, die 
nicht mehr das, was und wie etwas ist 
oder war, ergriinden will, sondern war
urn es so und nicht anders sich darbietet. 
Martin mochte das BewuBtsein der gu
fen Werte der Vergangenheit erhalten, 
mochte wenigstens das Wertvollste an 
die spiiteren weiterreichen, mochte das 
alte Wesen ... in unser heutiges Leben 
einbauen, mochte das kostbare Erbe aus 
Viiters Zeiten vor dem Untergang be
wahren. Die heutige Volksforschung 
(Volkskunde, Interethnik, Ethnosoziolo
gie) dagegen kennt keine Werte an sim. 
5ie mochte dem Menschen naherkom
men, indem sie nach den Funktionen 
und Bedingtheiten einer Sitte, eines 
Brauchs, einer Wert- oder Glaubensvor
stellung im Leben einer sozialen Ge
meinschaft fragt - das ist der Unter
schied. Beide - obwohl kontrare - Fra
gestelIungen erwamsen einundderselben 
wissenschaftlichen Disziplin; sie bleiben 
einander Hinweis und Korrektiv. Die 
Wortmeldung der "alten Volkskunde" 
im vorliegenden Band findet hier ihre 
Rechtfertigung. 

In einer Anmerkung zum im Anhang 
beigegebenen ,,5chrifttum" vermerken 
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die Zusammensteller besmeiden, auf 
bibliographische Vollstiindigkeit hatte 
verzichtet werden mlissen (5. 501). Eine 
Gesamtbibliographie hat hier sicher 
kein Leser erwartet, so wlinschenswert 
sie flir den Forscher - ungeadttet aller 
bestehenden Vorarbeiten - auch ware; 
dieses Schrifttum jedoch die grundle
gende Literatur zu nennen, ersdteint 
etwas verwegen. Der Name Theodor 
Waldsmmidts und seiner Familie mag in 
Waldeck einen noch so guten Klang ha
ben, er rechtfertigt sicher nicht die .\uf
nahme von Kunstsagen, -balladen und 
-liedern einer Hildegard Waldschmidt, 
geb. 5toe<ker, in dieses Verzeichnis. 
Warum wird ihre historische Erzahlung 
aus dem 14. Jh. (Heilige Heimat, 1953) 
vom Edelmut des blondhaarig-blauaugi
gen Ditmar 5antberg nimt auch ge
nannt? Auch die Aufnahme der unklar 
nur mit "Heimweh" benannten Zeim
nungssammlung von Cl(ara) Rudolph 
laBt sich diskutieren; einen Vergleich 
mit Werken von Yark, H. Greiner und 
ludwig Waldschmidt halten ihre Zeich
nungen sicher nicht aus. 

Das Fehlen einer Konzeption fallt bei 
diesem Schrifttum weniger ins Gewicht 
aIs die bedenklime Ungenauigkeit, mit 
der die Belege zHiert werden. Bei den 
dort genannten Dissertationen gehen 
Priifungsort und -tag sowie Verlagsort 
und Jahr der Dru<klegung durcheinander. 
Die Oaten der KieIer Doktorarbeit von 
M(ichaeI) Biirsm z. B. sind 20. 12. 1969 
und 1970 (nicht 1971, 1970); diejenigen 
der Arbeit von A(dolf) Gabert Leipzig 
::1.4. 7. 1908 - Mengeringhausen 1909, 
nidtt "Leipzig 1909". F. Seidel smreibt 
niellt iiber die soziale Lage in der deut
schen Geschichte, sondern iiber die sozia
le Frage; seine Koiner Habilitationssmrift 
von 1963 wurde bereits 1964 bei 5tei
ner in Wiesbaden (I) verIegt. Hinter al
lein chiffriertem "Dehio-GaIl" verstek
ken sich Georg Dehio und Ernst Gall; 
O. Uenze wird ganzlich falsch zitiert, 
der Name Bernhard Erdmannsdorffers 
ist verdrud<t usf. Dies erstaunt umso 
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mehr, als der Ubrige Band nur weoige 
solcher Fehler kennt. Ulrich Bocksham~ 
mer ist S. 364 zweimal mit - x - zi~ 
Hert; S. 378 findet sich eine Zwjsmen~ 
Uberschrift ("Tracht"), die ohne Zu~ 
sammenhang mit dem nachfolgenden 
Text ist; auch das Verbreiterungsgebiet 
der Ortsnamen (5. 105) ist nur eine 
Ausnahme. 

Eine Zeittafel, Kreis~ und Gemeinde~ 
statistiken, Personen- und Ortsregister 
schlieSen diesen Band ab. 

Diese Landeskunde ist in den meisten 
ihrer einzeInen Darstellungen iiberzeu
gend, in der vorliegenden Kompilation 
hat sie manche Schwamen. Es bleibt zu 
hoffen, daS den Hrsg. die kommerzieIl 
ausgerichtete Vorstellung des Landkrei
ses Waldeck dutch den Wirtschaftsverlag 
Stalling mit ihrer ThemenfiiIle (35 ver
smiedene Beitrage bei 260 meist voll 
bebilderten Seiten) nimt zum Vorbild 
dient, und daB vor der als vorgesehen 
angekUndigten Erganzung dieser Lan
deskunde ein Uberdenken des Editions
prinzips und eine Korrektur der Man
gel stehen moge. 

Die auBere Aufmamung - Ganzlei
neneinband, Kunstdruckpapier, ge
schickte IIlustrationen, beigeIegte geo
graphische und geoIogisme Karten 
usf. - ist optimal. 

Helmut Burmeister 

Ott 0 M. 5 c h m j tt: Melc:hior 
Adam Weikard. Arzt, Philosoph und 
Aufklarer. Veri. Parzeller & Co. 
Fulda 1970. 85 S. Kart. DM 12,80. 

Mancher Film mit rei8erischem, verhei
BungsvolIen THel hat uns schon ent
tauscht, bei diesem Werk aber ist es 
umgekehrt: Der nllchterne THel ver
heiBt wenig und der Untertitel ist auch. 
nicht verlockend, doch der Verfasser hat 
es verstanden, den Inhalt in flllssigem, 
gut lesbarem StH spannend und an
schaulich zu gestalten. 
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In dem Rhondorf Rom e r s hag 
bei Bad Brllckenau wird 1742 der Gast
wirtssohn Melchior Adam Weikard ge
boren, der durch einen Unfall in jun
genhafter Balgerei lebenslang zum 
Krllppel wird und wegen seines Buk
kels MiSachtung und Spott genug ein
heimst. Trotzdem wird sein Leben bunt
bewegt, vielgestaltig und homst er
folgrehh: Arzt, Fuldischer Hofrat, Leib
arzt des Ftirstbismofs Heinrim von 
Bibra, bedeutender Schriftsteller, dann 
Hofkammerarzt der Zarin Katharina 
und Russismer Staatsrat (damit zugleich 
Angehoriger des erblichen Adels) und 
schlieBlich der bertihmte .. Wunderdok
tor von HeilbronnH

; daneben war er 
auch Professor der Fulder Universitat 
und Schopfer des Bades Brllckenau. 
Der Brand von Brtickenau 1876 und der 
Bombenhagel von 1945 haben manmes 
auf Weikard beztigliche Quellenmaterial 
vernichtet; trotzdem hat der Verfasser 
aus Pfarramtern, Bibliotheken, aus 
sems Armiven (darunter aus dem Mar
burger) aus Dokumenten, zumeist Brie
fen und amtlichen und fllrstlichen 
Schriftstllcken, aus versmiedenen Le
bensbildern, selbst aus russischen, aus 
Rtickfragen bei zahlreichen Personlich
keiten eine Ftille aus dem Leben Wei
kards zusammengetragen. Dazu bringt 
er Photos, zeitgenossisme Slime und 
Faksimilas, die das Gebotene abrunden. 

Etwa vierzig Arbeiten hat Weikard 
veroffentlimt, darunter sein Haupt
werk: "Der philosophisdte Arzt", vier 
Bande von 1000 Seiten, das in vier 
Sprachen und sechsmaliger AuAage er
srnien und AnlaB zu seiner Berufung 
an den Zarenhof nam Petersburg wur
de. Die Schulmedizin tobte, denn er ver
warf das herkommlich.e Aderlassen, das 
Purgieren und die Klistiere. Doch der 
Fiirstbismof von Bibra blieb sein Gon
ner, den er den "besten alter FllrstenN 

nannte. Weikard, der menschenveram
tende Krtippel, blieb his an sein Le
bensende der Kampfer mit beiBendem 
Spott, derben Boxsmlagen, rechthabe
risch und streitstichtig. 
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Seine Memoiren und DenkwUrdig
keiten sind stark ichbezogen und selhst
bewuBt. Die wildbewegte Politik dama
liger Zeit erwahnt er kaum: Den Sie
benjiihrigen Krieg, die Franzosische Re
volution und deren Folgekriege, oder 
auch die Glanzperiode des Barocks und 
Rokoko mit seiner Fiirstenherrlichkeit. 
Dam hat cs der Verfasser verstanden, 
das alIes mit dem Lebenslauf Weikards 
zu verkniipfen. Das Studium wurde 
dem verwachsenen, kIeinen Studenten 
nicht leicht gemacht, claWr sorgte die 
spottsUchtige Jugend. Ebenso schwer 
wurde ihm, als Arzt eine SteIle zu fin
den, his der Ftirstbischof von Bibra in 
Briickenau auf ihn aufmerksam wurde 
(1764). In Fulda hatte er seit 1771 den 
Widerstand der adeIsstolzen Kapitulare, 
den Kampf mit den Kurpfuschern, mit 
Hexenzauber, Teufelsaustreibungen, 
Damonenfurcht, mit Traum- und Stern
deuterei zu bestehen. Fiel er damit 
schon aus dem Rahmen des Alltagli
chen, so steigerte sich das durch seine 
RuBlandreise aIs 42jahriger ('1784) ins 
AuBergewohnliche. Zarin Katharina H. 
('1762---96) als Prinzessin von Anhalt
Zerbst in Stettin geboren, wurde mit 
Weikards Hauptwerk durch seinen Bro
der Georg bekannt, der als Arzt in Pe
tersburg Iebte. Gegen ihn als AusIan
der war der Kollegenneid womoglich 
noch groBer als daheim im Vaterlande. 

Die als die teuerste und groBartigste 
Reise bekannte Taurienfahrt der Zarin 
muBte der von schmerzhafter Gicht Ge
qual te mi tmachen. Sechs Mona te war 
man mit '164 groBen und kleineren 
Schlitten unterwegs, wobei auf jeder 
Station 560 Pferde zum Wechseln stan
den. Der Zarin wurde damals jene be
kannte Schwindelei vorgefiihrt, die man 
als "Potemkin'sche Dorfer" heute noch 
kennt. 

War Weikard schon in dem schnee
reichen Winter :1784 die siebenwochige 
Hinreise nach Petersburg schwer gefal
len, so war es nicht weniger ftinf Jahre 
5pliter ;eine RUlkre;,e n.<h P.~t'ch-

BudtbespreciJ.urlgen 

land. Die reiche Fiirstin Barjatinskij, 
eine Prinzessin von Holstein-Be<k, mit 
einem Jahreseinkommen von 1.30000 
Rube! und 20000 Leibeigenen, von den 
russischen Arzten als hoffnungslos auf
gegeben, hatte Weikard geheiIt, und 
sie nahm ihn auf ihrer Europareise mit. 
Ober Riga und Danzig ging es nach 
Frankfurt/Main, wo man, ebenso wie 
vorher in Leipzig, an den dortigen 
Messen teiInahm. Ober Mainz, Bonn, 
Koln reiste man nach Aachen, wo man 
den gefliichteten franzosischen Adel ken
nenlernte, der hier sein Geld verpraBte 
und verschIeuderte. Wahrend die Fiir
sUn Holland, die Schweiz und Italien 
besuchte, war Weikard bei seiner Fa
milie in Mainz und arbeitete schriftstel
lerisch. Er hatte als junger Student ein 
urn :15 Jahre aiteres Bauemmadchen ge
heiratet, das in DeutschIand geblieben 
war. Weikard gewann die Freundschaft 
des Kurfiirsten von KOln, der Land
gratin von Hessen und spater des Dich
ter Justinus Kemer ('1786-:1862). Auf 
der Riickreise begleitete er die Fiirstin 
bis Wien, wo er aIs Arzt erfoIgreich 
tatig war und gut bezahlt wurde. Er 
entschloB sich dann, in Deutschland zu 
bIeiben und verbrachte, weithin be
riihmt geworden, seine letzten Lebens
jahre in Heilbronn. Die Stadte Bay
reuth, WetzIar und Meiningen boten 
ihm hohe Stellungen an und die Uni
versitat Heidelberg eine Professur. AIs 
nach der groBen politischen Wende von 
:1803 die Universitat Fulda einging, be
rief ihn der neue Landesherr in sein 
Medizinalkollegium. Weikard foIgte 
dem Ruf, starb aber kurz darauf am 
25. Juli :1803. 

Die letzten Jahre in Heilbronn hatte 
er sorgenfrei verbracht und sich seinen 
literarismen Neigungen gewidmet. Zwar 
hatte er immer mittelIose Kranke ko
stenlos behandeIt, und der Wert des 
Rubels war stark gesunken, dennoch 
blieb er ein vermogender Mann. 

Ein Sohn aus erster Ehe starb in 
;ungen ]ahr~n, Ein Sqhn llU~ zweitlil{ 
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Ehe, die er noch im Alter schloB, ist 
unbekannt geblieben. Seine Tochter 
Marianne, dichterisch begabt, sdtrieb 
Theaterstilcke und heiratete den eben
falls schriftstellerisch tatigen Freiherm 
von Reitzenstein, dessen Geschlecht 
noch in SUddeutschland blilht; einer 
van ihnen stellte dem Verfasser filr 
seine Forschungen Material zur Verfil
gung. Weikards Grab ist unbekannt. 
Eine StraBe in Fulda tragt seinen Na
men. 

Zu berichtigen ware unten, daB der 
franzosische Heerfilhrer Custine (nimt 
Custinne) hieB (5. 70), und daB Wei
kard nicht an Zirrhose starb, sondem 
am Cirrhus, einem Magenkrebs (n. frdl. 
Mitt. v. Dr. med. P. G. Loew). 

K. A. MUller 

950 7ahre HolzhausenlReinhards
wald (hg. W. Steinmetz; Kassel 
:1970); 96 Seiten, 32 Abbildungen. 

Zwar bin ich der Meinung, daB solche 
Gelegenheits-Festschriften hochstens an
gezeigt werden soUten, da sie kaum die 
gesmichtl. Heimatkunde fordem; ande
rerseits aber reizt es gerade deshalb, 
ein paar Betrachtungen anzuschlieBen. 
Immerhin wird gleich auf S. 5 der vor
ausgehenden, tilchtigen Ortschronik 
einmai, doch zugleich dank bar gedacht: 
Schon 1.91.1 hatte Oskar Hilt t e rot h 
HDie Reinhardswalddorfer Holzhausen, 
Knickhagen und Wilhelmshausen", d. h. 
die Geschichte seiner Pfarrgemeinde be
arbeitet. Trotzdem schafften die Ver
fasser der neuen Festsduift, die z. T. 
- freilich ohne die Spanne 1.933/45 - et
wa als Fortsetzung jenes Werkes bis in 
unsere Tage gelten dilrfte, keinen so 
treffend kurzen AbriS der Ortsgesdtich
te, wie er hier, wo so ziemlich ein Orit
tel ilberhaupt den Vereinen gilt, hatte 
genilgen sollen. - Bezeimnend mag z. B. 
sein, daB in dem 31h Seiten langen Ab
scnnitt "Vom Heidentum bis zur Refor
ma\i9n" fasl di~ lialfl~ .1I~in delIl n~r 
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ungewiB ilberlieferten Sachsenglauben 
gewidmet ist; denn schon H. hatte aUzu 
ausgiebig auf Osterberg und Osterbach 
samt alten Brauchen und merkwilrdigen 
QueUen verwiesen, ohne zu bedenken, 
daB der HOpferbusch" eher auf eine 
Nutzung des Opfermannes (= Kilsters) 
und der "Pfaffenberg" ebenso einfach 
auf die benachbarten WahIshauser oder 
gar auf die entfernten Hardehauser 
Monche deuten mogen. Oagegen wird 
der seit je nicht unbedeutenden Ver
kehrslage, die H. wenigstens fUr die 
neuere Zeit genilgend herausgestellt 
hatte, in dem Heft von 1.970 ilberhaupt 
nicht gedacht; freilich hatte H. den auf 
die ZollsHitte im Ort verweisenden 
"ZollstockH am Knickhager Weg, der 
dort eine Verbindung zu Wilhelmshau
sen aufnahm und dann z. T. ostlich 
am Ort vorbeifilhrte, irrtiimlich fiir de
ren ursprilnglichen Standort gehalten. -
Obendrein muB aber in 2-2,5 km Ab
stand west- und nordlich um Holzhau
sen herum einer unserer frilhen Wasser
scheiden-Fernwege vom Habichtswa1d 
aus durch Hohenkirchen herilber in den 
Reinhardswald zur StraBengabel beim 
Roten Stock gezogen sem, wahrend ein 
Kilrzeweg von WoIfsanger oder Kassel 
ursprilngHch wohI ostlich neben dem 
Sildholz und dem eigentHchen Ortskern 
entlanglief. Hier im hodtgelegenen, 
weitflacnigen Bereidt um die alte Kir
me Johannes des Taufers wird namlidt 
zunamst das 1.020 genannte, koniglkne 
noppidum Holthusen" zu sumen sein. 
Und erst, als dieser bewehrte GroB
hof - erganzt oder vielmehr ersetzt 
durdt eine Talanlage, das spatere RU
tergut - etwa in der Stauferzeit zum 
fleckenmaBigen GroBdorf ausgebaut 
wurde, mag auf dessen lange Sild
Nordadtse der frilhe Fernweg als Land
straBe verlegt worden sein; diese wurde 
nom 1790/92 (nur im Siidwesten star
ker verlagert) chaussiert, weil die Re
gierung damals Veckerhagen zum In
dustrieort und Kasseler Weserhafen 
entwickeln wollte. 

WiIIi Goridl 



Beate Mattern zur Ned
den: Gartenkunst in Kurhessen
Waldeck. lahresgabe der Hessischen 
Brandversicherungsanstalt far 1970. 
Drudc + Verlag GmbH, Kassel 
1969, 25 (unpaginierte) S. Text, 
:13 farbige u. 37 schwarz-weiJ1e Bild
tafeln. DM 18so. 

In einer Zeit, in der sim jeder einzelne 
seiner Verantwortung fUr die Umwelt 
bewuBt werden mult hat die Hessisme 
Brandversicherungsanstalt als Jahresga
be fUr '1970 einen Band "Gartenkunst 
in Kurhessen-Waldeck" herausgebracht. 
Ein Nachdruck, bei dem lediglich das 
Vorwort umgestaItet wurde, Iiegt nun 
fur den Buchhandel vor. 

Eigene Aufnahmen von Beate Mat
tern zur Nedden zeigen Bilder unter
schiedIicher Aussagekraft von der Karls
aue, dem Park Wilhelmshohe, dem Gar
ten der Lowenburg in Kassel und vom 
Park des Schlosses Wilhelmsthal bei 
Kassel, von dem SchloBpark in Fulda 
und von der Fasanerie bei Fulda, vom 
Park Wilhelmsbad bei Hanau, vom 
SchloBgarten in AroIsen und schlieBlich 
das Ehrenmal an der Friedhofsmauer in 
Grebenstein. Auf den begleitenden 
Textseiten sibt die Verfasserin ihre 
Gedanken und Ansichten zur Situation 
der Gartenkunst heute und zu den vor
wiegend stimmungsmaBig erfaBten Bil
dern. Ihre Aussagen sind eigenwilIig 
- oft auch im StH - und werden den 
Leser nachdenkIich machen oder seinen 
Widerspruch hervorrufen. Leider sind 
alle Druckfehler aum im Namdruck 
stehen geblieben (richtig: de Cuvillies, 
Amelgotzen, Guerniero, die Sakulari
sierung des Klosters in Arolsen fand 
'1526 stall, usw.) und auch samliche 
Fehler beeintrachtigen den Gesamtein
druck des Buches (der Park von Wil
heImshohe ist am 0 s t h a n g des Ha
bimtswaldes angelegt; die Wasser des 
Fontanenteimes in Wilhelmshohe wer
den nimt fUr den namsten Sonntag zum 
Asch "wieder homgeschickt"; usw.). 
SchlieBlich wird der Leser durch die Be-
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hauptung irritiert: "Endete der 1. Welt
krieg mil der Unterzeichnung des Waf
fenstillstandsvertrages dunn. Feldmar
small von Hindenburg im SchloB Wil
helmshohe ... "! 

Die Hessische Brandversicherungsan
stalt ware gut beraten, wenn sie in Zu
kunft vor dem Druck Fehler und Irrtii
mer durch Sachverstandige ausmerzen 
lieBe. Die graphische Gestaltung und der 
Druck des Bumes sind hervorragend. So 
wird dieses Buch zu eigener Auseinan
dersetzung und gewiB auch zu manmem 
Entdeckungsgang anregen. 

Edith Schlieper 

Heimat und Arbeit. Deutsche Stiidte 
und Landkreise in Einzeldarstellun
gen - Kreisbeschreibungen. Hg. Dr. 
Konrad The i J1 . Der Landkreis 
F u I d a (253 S. 230 Abb.), Der 
Kreis Hun f e 1 d (2:12 S. 103 Abb.), 
Der Kreis Rot e n bur g (243 S. 
114 Abb.), Der Kreis Z i e g e n -
ha i n (2)6 S. 166 Abb.). Konrad 
TheiJ1 Verlag, Stuttgart und Aalen 
1971. Ln. DM 22,- je Band. 

Die hier angezeigten 4 hessischen Ban
de der Reihe, in der bisher 2'1 Kreise 
bearbei tet wurden, sind als eine Art 
Jubilaumsgabe zur Erinnerung an die 
kurhessische Verwaltungsreform vor 
'150 Jahren vom 29. Juni 182'1 zu ver
stehen. 

Die Herausgeber, die Landrate der 
jeweiligen Kreise, wolIen in den Ein
zeldarsteIlungen "ein umfassendes 
Bild" fur alle MitbUrger vermitteln, 
"fur jene, die seit Generationen in der 
Landschaft ansassig sind, und fUr jene 
anderen, die das Smitksal in der Nach
kriegsepoche zugefiihrt hat und denen 
der Landkreis ... eine neue Heimat 
wurde". Gleichzeitig momten die Her
ausgeber aber auch durch diese Verof
fentlichungen "in dem interessierten 
Leser den Wunsch wetken", die reizvoI
len Landschaften im HessenIande ken-
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nenzulernen und fUr den Fremdenver
kehr neue Freunde zu gewinnen. 

Die Kreisbeschreibungen, die alIe 
ahnHch, aber rucht gleich gegliedert 
sind, vermitteln in kIarer, verstiind
licher 5prache ein umfassendes Bild ven 
alIen Gebieten des heimatlichen le
bens - und Wirtsmaftsraumes, seiner 
Gesmichte, Kunst und Kultur ven der 
Friihzeit bis zur Gegenwart. Sie konnen 
als ein reich i11ustriertes Narnschlage
werk angesehen werden, das gerade im 
Hinblick auf die beverstehende Verwal
tungsreferm in Hessen dokumentarische 
Bedeutung gewinnt. 

GemaB dem Untertitel der Buchreihe 
gehen die Kreisbesdueibungen von der 
Landsrnaft aus und schildern die natur
raumlirnen Grundlagen wie Bodenbe
schaffenheit, Klima, Tier- und pflan
zen welt, Verkehrs- und 5iedlungsgeo
graphie. 5ie berichten dann im feJgen
den iiber die historische Entwicklung 
des Kreisgebietes von den UranHingen 
bis zur Gegenwart und fiihren anhand 
zahlreicher gut ausgewahlter Abbildun
gen dem Leser die sehenswertesten 
Kunstdenkmaler des Kreises vor Augen. 
Auch die 5childerung von Brauchtum 
und 5itte erhalt den ihr gebiihrenden 
Platz zugewiesen. Weiter finden wir 
darin eine systematisrne und eingehen
de Bsechreibung des wirtschaftlichen Le
bens des Kreisgebietes und der Ar
beitswelt seiner Bewohner. 

Drei von den vier hier in Rede ste
hemlen hessischen Kreisen stoBen an 
die Zonengrenze, und diese Tragik wird 
in dem AufriB der wirtschaftlimen Si
tuation ven Fulda-Land, Hiinfeld und 
Rotenburg sehr deutIich. Deste groBer 
ist die Leistung dieser Grenzkreise zu 
veranschlagen, die von dem Lebenswil
len der Bevolkerung getragen wird. So 
zeigt sich im Band HF u I d a H, wie die 
Menschen im Wissen um erne reiche 
Vergangenheit seit den Tagen des Be
nifatius im Ostteil des Landkreises 
zwischen Tann und Gersfeld die Harte 

der Gegenwart als bestandige Aufgabe 
ver Augen haben. 

Sehr ahnlich ist das Bild im Kreis 
Rot e n bur g. Wer eirunaI in Ober
suhl vor dem Nichts stehend das nahe 
Untersuhl vor sich liegen sah, wird 
diesen Eindruck so smnell nicht wieder 
105. Die 5tatistik zur Bevolkerungsbe
wegung verrat auf den ersten Blick, 
daB das Zonengrenzgebiet ein Not
standsgebiet ist. 

Im Kreisbuch H ii n f e 1 d erfahren 
wir Wissenswcrtes iiber die soziale und 
materielIe EingHederung der Fliichtlin
ge im Kreisgebiet und eine zeitge
maBe Form der Pflege ihrer Heimat
treue. Aum das Ziegenhainer Kreis
buch erortert in dem Kapitel ... Der 
Kreis Z i e g e n h a in, gestern, heute, 
morgen" die Fliichtlingsfrage. Hier wa
re es interessant zu erfahren, ob der 
gewaltige Zustrom von Heimatvertrie
benen in der Nachkriegszeit den ein
heitlich gepragten Charakter der 
Schwalmbevolkerung beeinfIuBt hat. 

Das Kreisbum Ziegenhain laBt an 
mancher 5telIe die enge Bezogenheit 
auf das Kreisgebiet vermissen. Der Be
arbeiter der "Urgesmichte des Kreises 
Ziegenhain" hatte so alIgemeine Kapi
te! wie "Die PfIanzen- und Tierwelt im 
Eiszeitalter / Die Mensmen der Alt
steinzeit" besser weggelassen. In einer 
Kreisbeschreibung sind sie fehl am 
Platze. 

Im historischen Teil dieses Bandes ist 
die Oberschrift "Von der Grafsmaft 
zum Kreis H nimt zutreffend. Der Kreis 
Ziegenhain ist ein neuzeitliches Ver~ 

waltungsgebilde, das mlt der Graf
schaft nur den Namen gemein hat. Die 
Darstellung fUhrt daher eft liber die 
Grenzen des Kreisgebietes hinaus und 
nennt zahlreiche Ortsnamen wie G e -
miinden, Rauschenberg, 
Neustadt und Nidda, die in 
keinem Zusammenhang zum heutigen 
Kreis Ziegenhain stehen. Dagegen ent
halten die folgenden Abschnitte des hi-



storismen Teils, die mit der kurhessi
smen Verwaltungsreform von 1.821. be
ginnen, eine sehr bemerkenswerte, auf 
eingehendem Aktcnstudium beruhende 
Darstellung der 1.50 jahrigen Gesmimte 
des heutigen Ziegenhainer Kreisgebiets. 

Beziiglich des eben erwmnten Ban
des ware abschlieBend noch ein Dru&.
fehIer zu berichtigen: (;:: S. 41.) Hein
rich Raspe war von 1.246-47 Gegen
konig Friedrichs n.; Graf Burkhart von 
Ziegenhain kann also nimt 1.1.46 sein 
Kanzler geworden sein. 

Zusammenfassend laBt sich sagen, 
daE die vier Kreisblicher als kleine Bei
spiele fUr die gesamtdeutsche Entwi&.
lung der letzten 1.50 Jahre anzusehen 
sind und durm die Gemeindebeschrei
bungen und Firmenkurzbiographien am 
SchluB jeden Bandes zu einer gut iiber
schaubaren Informationsquelle werden. 
Wenn man hier auch kein wissen
schaftliches Nachschlagewerk im einzel
nen erwarten darf, so kann dom her
ausgestellt werden, daB die Beitdige 
durdtweg spliren lassen, wie sehr sich 
die Verfasser ihrer Heimat verbunden 
wissen. Wer als Gast in einen der 
Ferienorte dieser hessisdten Kreise 
kommt, wird gern mlm diesen Biknern 
greifen. 

Stefan Hartmann 

Aus Oberhessens verklungenen Zei
ten. FederzeicJznungen von AlbrecJzt 
Riedesel Freiherr zu Ei
se n b a ch. Vorwort von Albrecht 
Eckhardt. Verlag Degener u. 
Co., Neustadt an der Aisch. 1.969. 

Es war ein verdienstvolles Unterfangen, 
mit diesem Bildband an das zeidme
rische Werk Albrecht Riedesels, Frei
herrn zu Eisenbach (1.882-1.955), und 
zugleidt an charakteristische Iand
sdtaftliche und baulidte Sdtonheiten 
Oberhessens, so wie sie sich dem BH&. 
eines heimatfrohen Kiinstlers darboten, 
zu erinnern. Bekanntlich war Albremt 
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Ri e des e 1 aktiver Offizier uod aIs 
gewandter Zeichner Autodidakt. Al
brecht Eck h a r d t schildert in sei
nem aUes Wichtige mitteileoden Vor
wort den Lebensweg dieses zwischen 
Soldatentum und Kiinstlerschaft hin
und hergerissenen Mannes, der erst 
sehr spat dazu gelangte, seinen zeidme
rismen und zuIetzt auch malerischen 
Neigungen nachzugehen. DamaIs end
Hch fand er in dem hessischen Meister 
der Zeidtenkunst Olto U b bel 0 h d e 
einen verstandnisvollen Lehrer und 
Freund, der dem Streben Albredtt Ried
esels handwerkHdte Fertigkeit und 
sidteren 5tH verlieh. NaturgemaB hat
ten kurze Studien bei Leo v 0 n Ko
n i g wahrend der Berliner Soldaten
jahre den damals mehr zum Zeitver
treib zeichnenden Offizier und Lehrer 
der Kavallerie-Telegraphensdtule nur 
wenig fordern konnen. Erst nam 1.91.8, 
als das Heer aufgelost wurde, war es 
Albredtt Riedesel vergonnt, seine 
kiinstlerismen Fahigkeiten voll und er
folgreim zu entfalten. 

Der vorliegende Bildband ausgewahl
ter Arbeiten aus der Zeit des damals 
einsetzenden reichen kUnstlerisdten 
Schaffens - 49 Federzeidtnungen und 
eine Farbwiedergabe auf dem Buchum
schlag sind hier vereinigt - lassen er
kennen, daB es gut war, sich den An
regungen OUo Ubbelohdes zu ergeben 
und gerade dadurm eine sichere zeich
nerisrne Handschrift mit einer zweifel
los personlimen Note zu entwi&.eln. 
Gegeniiber der Fotografie werden in 
dieser Sammlung die Vorziige des Fe
derzeidlOens deutlich, nlimlich das Er
schaute auf wesentliche Konturen zu 
konzentrieren und die Lichtwerte deut
lich gegeneinander abzugrenzen. Gera
de weil sim Albrecht Riedesel Freiherr 
zu Eisenbach auf diese Kunst verstand, 
gewahrt es uneingeschrankten GenuS, 
den Band wiederholt zu durmblattern 
und mil dem Kiinstler Oberhessen zu 
durchwandern. 

Richard LiUerscheid 



Buchbesprechungen 

F ri t z L 0 met s ch: Hiiuser und 
lahrllunderte. Historisdle Bauten 
der Stadl Kassel. Eine Kunstmappe 
mit 31. Faksimiles nach aquarellier
ten Zeichnungen von Fritz Lometsch, 
dem Andenken von German M. V 0 -

n a u gewidmet. Einmalige nume
rierte Ausgabe von 300 Exemplaren 
im Format 32 x 42 cm. ledes Kunst
blatt liegt unter Passepartout. Fried
rich Lometsa, Verlag, Kassel. 1.971.. 
In Geschenk-Mappe DM :120,-. 

Was hier in der Verlagsankilndigung als 
.... Bibliophile Seltenheiten in numerierten 
Ausgaben" angezeigt wird, ist in der 
Biicner-, Bildband- und Kunstmappenla
wine unserer Zeit in der Tat etwas Be
sonderes. 29 kiinstleriscn wertvolle Bau
werke aus dem alten Kassel. das im 
Feuersturm am 23. Oktober :1943 un
tergegangen ist - was auf Nr. 29 
(OrangerieschloB nach einem Luftan
griff) und Nr. 30 (Kassels Altstadt nacn 
dem 23. Oktoher 1.943) dem Bescnauer 
scnmerzlich bewuBt wird - hat Fritz 
Lometsch in den Jahren 1.937 bis :1943 
mil dem Stift festgehalten, 34 weitere 
Entwiirfe sind bei einem Angriff auf 
Kassel leider verbrannt. Alle Zeichnun
gen soli ten urspriingJich, wie der Kiinst
ler mit seinem zu frUh verstorbenen 
Freunde German M. Vonau, dem die 
Kunstmappe gewidmet ist, nacn Kriegs
ende geplant hatte, als 'Hauserfibel' 
veroffentlicht werden. Was hier geret
tet vor uns liegt, offenbart uns, welcnes 
Meic;terwerk uns durcn die Kriegsver
Iuste leider versagt geblieben ist. Mit 
Ausnahme von Nr. 5 (Altstadter Rat
haus, 1.837 abgerissen) sind alle Bauten 
'nach der Natur' geschaffen worden. Die 
Stilepochen reichen von der Gotik der 
Briiderkircne iiber die Renaissance und 
den Barock bis zum ausgehenden Klas
sizismus des beginnenden 19. Jahrhun
derts. Das Schlo8 Bellevue, der Zweh
rener Turm und das Ottoneum haben 
die Kriegsjahre mit geringen Beschadi
gungen iiberstanden, von anderen Bau-

werken ist wenigstens die Fassade er
halten geblieben, aber die wertvollen 
Biirgerhauser der Altstadt sind ganz 
versrnwunden. Nom steht die prachtige 
GiebeIfassade des Zeughauses (1.581-
1605 erbaut), aber sie ist in Gefahr, 
der modernen Stadtplanung (freilich 
ganz widersinnig) geopfert zu werden 
oder ahnlich wie das Rote Palais (heute 
Kaufhaus BILKA) verunstaltet zu wer
den. Die hier angezeigte Kunstmappe 
mit ihren Bauten mahnt eindringlich, 
das Bewahrenswerte fUr kiinftige Ge
schlechter zu retten. Warum geschieht 
hier nichts oder zu wenig? Andere 
Stadte haben mit der Erhaltung ihrer 
historischen Gebaude Vorbildliches ge
leistet. In der Residenz Kassel, die im 
1.8. Jahrhundert durcn das Schaffen der 
du Rys, der Tischbeins, der Nahls, der 
RuhIs, der Grimms Weltruf genossen 
hat (wie die Besucherbiicner der Kasse
ler Museen aus den Jahren 1775-1.808 
darlegen), sollte die Pftege der histori
schen Bauten an erster Stelle stehen. 
Zu allen Zeiten der Menschheitsge
schichte hat sich das Traditionelle, wenn 
man es auf seinen Gehalt hin kritisch 
wagt, als unbestechliche, zuverlassige 
Ausgangsbasis fUr die nachkommende 
Moderne bewiesen. In diesem Axiom 
der Historie wirkt das fUr Kassel mil, 
was Fritz Lometsch zubereitet hat. 

Wer diese meisterhaften Schopfun
gen, die im vorangestellten Verzeichnis 
einzeln geschichtlich kurz erlautert und 
eingeordnet werden, in MuBe studiert 
und genieBt, wird Bauten entdecken, fiir 
die es weder Kupferstiche, Lithogra
phien noch Stahlstiche gibt, die also 
hier durch eine FUgung des Smicksals 
zu unserer Kenntnis gelangen. Hier 
spiiren wir das Lebendige in der Ver
gangenheit und konnen mit Goethe 
sagen: "Wir gehen unter den HerrIich
keiten Kassels umher und sehen vieles 
in uns hinein". 

Fritz Lometsch haben wir uneinge
schrankt 2" danken. 

Kurt GUnther 



Kurhessische Maler :r850-
:1900. Text: Erich Her Z 0 g. Mit 
einem Geleitwort VDn Hans M a n -
go Id. Mit 39 Bildtafeln, darunter 
:12 farbigen. lahresgabe deT Hessi
schen Brandversidterungsanstalt fur 
:1972. Druck und Verlag, Kassel. 
Nom nicht im HandeI. 

Was hier Hans M a n g old I der Di
rektor der Hessismen Branrlversidte
rungsanstalt in KasseI, in einer wirk
lich gediegenen Form als Jahresgabe 
fUr seine Mitarbeiter und Freunde var
legt, ist auBerorrlentlich beachtlich, zu
mal dem Bande ein Text vorangesteIlt 
ist, den Erich Her Z 0 g aus dem Fun
dus eines reichen Wissens beigesteuert 
hat. Konnte man in der Jahresgabe der 
Hessischen Brandversicherungsanstalt 
aus dem J ahre 1967 "Kurhessische Ma
ler van :1800-1.850" noch Namen von 
'deutschem Rang' bewundern, so finden 
sich in der zweiten HaIfte des 19. Jh., 
wenn man von Louis Ko 1 i t z ab
sieht, kaum KUnstler, die Uber den 
landschaftlichen Bereich hinaus bekannt 
geworden sind. Erich Herzog zeigt die 
Grunde fur diese Entwiddung auf und 
begleitet die dann in Auswahl vorge
stellen Maler biographism und kom
mentierend: Eduard S tie gel (1.81.8-
1.979), Ludwig des Co udr e s (1820-
1.878), Eduard Ha n d w e r c k (1.824-
1.883), August Levin v 0 n Will e 
(1828-1.887), Heinrim Fa u 5 t (1943-
1894), Louis Ko 1 i t z (1.84.5-191.4), 
Theodor M a t the i (1857-1.920), Jo
hannes K I e ins c h mid t (184.5-
1905), Jean Konrad B 0 hIe n d e r 
(1.860-1884), Friedrich Emil Ne u -
m ann (:1842-1903), Friedrim Karl 
Ha u s m ann (1.825-1886), Georg 
Cor n ice I ius (1825-1.898), Her-
mann Go 11 n e r (1.830-1904). 35 der 
insgesamt 39 Fotos stammen von Erim 
Mull e r (Staatliche Kunstsammlungen 
in Kassel), die graphisme Gestaltung 
besorgte Dieter Freiherr von An
d r i an, EIgershausen. 

Kurt Giinther 

BuchbespredJungen 

K ass e 1 it n e r K las s i k. Volks
buch der Kasseler Mundart in Ge
dic:frten und Geschidlten. Fur still
vergnugte Stunden und zum frohli
chen Vortragen. Gesammelt und 
herausgegeben von Hans Rom
h i Id. 3. verbesserte Auflage. Kas
sel 1.97:1. Schneider und Weber. 
1.55 S., DM 1.4,80. 

FUr diese wohl nur versehentlich als ver
bessert bezeichnete Auflage behalt die 
Kritik in Band 77178 der ZHG (1</66/67) 
uneingeschrankte GuItigkeit. Forsttten 
muBte man konnen! 

Merke: Es ist noch niemandem gelun
gen, eine durchgelaufene Sohle durm 
leichtes Olen des Oberleders zu reparie
ren (La Chaux-de-Fonds). 

Wilhelm Engelbach 

B 0 r ken e r B I a t t er. Beitriige 
zur Heimatgesdlichte und Familien
kunde VDn Stadt und Amt Barken. 
Hg. in Verb in dung mit dem Magi
strat der Stadt BDrken VDn Werner 
Id e. Heft 1.. :197:1. Selbstverlag 
Werner [de, Borken. BrDsdl. DM 4,-. 

Das masminensmriftlim vervielfaltigte 
Heft 1 enthalt folgende Beilrage: Die 
Fehde des Borkener Burgrnanns Philipp 
van Urff mil Stift und Stadt Fritzlar 
Anno '1490, Die Hexe Veronica (Beriellt 
Uber die Festnahme einer Frau namens 
Veronica zu Borken wegen Hexerei 
:1592, Das Copialbum von :1715, Zur 
Pfarrergeschichte von Borken, Borkener 
kampften als hessisme Offiziere fUr 
England in Amerika, Die Post (von 
Borken). Personalia und Register be
schlieBen das Heft. 

Man kann es nur begriiBen, wenn 
der Magistrat der nordhessischen Klein
stadt (mit reicher geschimtlicher Vergan
genheil) zusammen mit dem verdienst
vollen Heimatforsmer Werner Id e be
wuBt den Burgern der Stadt Borken und 
alien, die siro ihr verbunden wissen, das 
gesmichtliche Erbe der Heimat zugiing-

• 
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lim mamen will. Besonderer Dank ge
bUhrt dem Herausgeber, der sim mit al
Ien Kraften einer 5ache angenommen 
hat, die jede Forderung durch alle inter
essierten Heimatfreunde und natiirlim in 
erster Linie die Borkener verdient. 

Kurt Giinther 

Hans Werner Hegemann: 
Burgen und SchlDsser in Hessen. 280 
5., 2:19 z. gropen Teil ganzseitigen 
Abb., darunter 40 Farbtafeln. Grofl
format 25,5%30,5 cm. Dr. Hans Pe
ters Verlag, Hanau. 1.97:1. Im Schu
ber, Ln. DM 1:18,-. 

In der EinfUhrung umreiBt Ha n s 
We r n e r He gem ann, ausgehend 
von den karlingischen und ottonischen 
Pfalzen, die Typen Burg und 5chloB und 
sagt, das 17. ]h. habe die Wendung zum 
Typus 5chloB gebracht. Aum wenn der 
Fachhistoriker dieser hier entworfenen 
Typologie nicht zustimmen kann, sollte 
man sie in der allgemeinen Form fur 
den Bildband gel ten lassen. 

FiinfunddreiBig Burgen und 5chlosser 
stellt Vf. vor, und zwar in zeitlicher 
Reihenfolge. Er beginnt mU der Kaiser
pfalz in Gel n h a use n (zweite HaIfte 
12. Jh.) und besmlieBt die Reihe mit 
dem im 18. Jh. erbauten ResidenzschIoB 
Wo Ifs g art e n bei Langen. Jede An
lage wird durch einen mehrseitigen Text 
in ihrem baulichen und kiinstlerischen 
Werdegang sowie den BesitzverhaItnis
sen besduieben. Die Bildbeigaben be
ginnen mil einem 'Merian' des 1.7. Jh., 
werden mil einem Aquarell (Federzeich
nung u. a.) aus dem 18. oder 19. Jh. 
weilergefiihrt und enden mit durchweg 
vorzUglichen Fotos aus neuester Zeit. 
Nicht seIten sind zur besseren ErHiute
rung in diesen einzeInen EpO(hen meh
rere Abbildungen fUr Butg oder 5chloB 
hinzugefiigt. Orts-, Personen- und Lite
raturverzeichnis erleichtern eine sdmelle 
Orientierung und regen zu weiteren In
formationen an. 

Der nordhessische Anteil ist natur
gemaB gering, der mitteI- und sUdhes
sische Ieider erdrUckend, und bier ware 
ernsthaft zu fragen, ob man z. B. filr 
die Burg Trendelburg, die Sababurg, 
5chIoB BerJepsch, Burg Ludwigstein 
nicht eine der Anlagen jm T aunus oder 
in der Wetterau hatte wegIassen sollen. 
So bIeibt die Auswahl ziemlich eindeu
tig auf das Rhein-Maingebiet bezogen. 
50 interessant auch der aufgenommene 
Bolongaropalast in Frankfurt-Homst (5. 
2,51) zum VergIeich gedacht sein sollte -
in diese AuswahI der Burgen und 
5chlOsser gehorte er von der Sache her 
nicht hinein. 

Unter dem THel "Kassel-Wilhelms
hohe" werden 5chIoB Wilhelmshohe, 
Herkules mil Kaskaden und die Lowen
burg kurzerhand zusammengefaBt. Hier 
hatte man besser aufgliedem sollen. Im 
Kollektiv geht die Wirkung aus Text 
und Bild vertoren. Daran andert auch 
der 5uperlativ am 5chluB der Betrach
tung (5. 224) nichts, wo "beginnend 
beim HerkulesH (Goethe: "Konfektauf
satz") die Wilhelmshoher Anlagen als 
ein Stuck abendHindischer Kulturge
schichte auf hessischem Boden" beloht 
werden. 

Warum die Literatur zu den einzelnen 
Objekten (5. 279) nur in Auswahl auf
gefiihrt wird und ein Raum fUr minde
stens 20 Tilel ungenutzt bleibt, ist dem 
Kdtiker unerfindlich. Wenn schon aus 
optischen RUcksichten die Einzelbelege 
im Text nicht genannt werden, was der 
Rezensent in diesem FaIIe befiirwortet, 
dann soIIte der QueIIennachweis am 
5chluB des Bandes jedenfaIIs voIIsHindig 
gebracht werden. 

Die BegIeittexte stiitzen sich auf bis
hedge Publikationen ilber die einzelnen 
Anlagen, und man wird bei genauem 
Lesen hier und da berechtigte Bedenken 
vorbringen. Darauf sei an diesem Ort 
verzichtet. Es ware aber empfehlens
wert, bei Bildblinden grundsatzlich den 
historischen Text grUndlich. und sorg· 



fa.ltig durch Fachhistoriker 'sieben' zu 
lassen. Wo man historische Fakten auf 
engem Raum zusammendrangen muB, 
gerat man leicht in Gefahr, miBver· 
sHindlich darzusteIlen und halbe Konse
quenzen zu ziehen. Das kann durch 
exakte Formulierung immerhin in er
tragliche Bahnen geleitet werden. 

Unsere Einwande wolJen nun anderer
seits nicht die unzweifelhaften Vorziige 
dieses Bandes aufheben. Die epochalen 
Bildbeigaben sind in dieser Anordnung 
und in diesem Reichtum etwas Beson
deres, und hier bekommt man in der 
Tat durch den Vergleich der Bauwerke 
miteinander eine konkrete Vorstellung 
von dem einstmals gelebten Leben. Man 
splirt fOrmlich den Pulsschlag des Ge
wesenen, und die Prazision der moder
nen Lichtbildtedmik offenbart iiberzeu
gend das Verborgene, was Lithographie, 
Stahlstidt und Handzeichnung nicht ver
gegenstandlidten konnen. Die Ausstat
tung des Bandes ist unbedingt reprasen
tativ, und es ware zu wiinschen, daB in 
unsern hessischen Gemeinden, in Insti
tutionen aller Art und in FamiIien bei 
Jubilaen dieser Bildband "Burgen und 
SchlOsser in Hessen" als Geschenk von 
bleibendem Wert Eingang fande. 

Kurt Giinther 

Erich Herzog: Hessische 
Landschaften und Stadtansichten 
1650 bis 1950. Hanau 1.970. Dr. Hans 
Peters Verlag. 188 Seiten 2 0 , mit 
84 meist farbigen Abbildungen, Ln. 
98,- DM. 

Erich Herzogs reizvoller Band wird je
den kunstsinnigen Betrachter begei
stern, selbst wenn er keine engere Be
ziehung zu den von Malern dargestell
ten hessischen Landschaften und Stadten 
hat. Die neunundvierzig Namen des 
dem Bildteil vorangesteIlten Kiinstler
verzeichnisses - u. a. Carl Ban t z et, 
Paul B a u m , Max Bee k m ann, 

Buchbesprecnungen 

Gustave Co u r bet, Karl Philipp 
F 0 hr, Johann Erdmann Hum m e I, 
Adolf v 0 n Men z e I, Dornenico 
Q u a g I i 0, Hans T h 0 m a, Johann 
Heinrich und Anton Wilhelm T i se h -
b e in, Wilhelm T r ii b n e r und Otto 
U b bel 0 h d e - Iassen zunlichst an 
Bekanntes denken. Umsomehr erfreut 
beim Durchblattern des Bandes Erich 
Herzogs sub tile Auswahl und Abfolge 
der Zeichnungen, AquareUe und Gemlil
de aus drei Jahrhunderten, Er hat kaum 
bekannte Schlitze gehoben. 

Der Verlag bietet die Kostbarkeiten 
in einer Weise dar, die eigentlidt keine 
Wiinsche offenlliBt. Die typographische 
Gestaltung dieses splendid zu nennen
den Buches durch Wolfgang Arnim 
Nag e list wirklich mustergiiltig. Erich 
Herzog leitet das zu Sehende textlich 
ein und bietet neben jedem Bild in 
wohltuend knapper Diktion Wissens
wertes iiber den Kiinstler und dessen 
reproduziertes Werk: Fundort, kiinst
Ierisme Technik, MaBe und Allgemei
nes. Hinsichtlich dieser Texte bleibt al
lerdings etwas Kritisches anzurnerken. 
Das aIlem Anschein nam sehr schneIl 
niedergeschriebene und zum Druli< ge
gebene Manuskript hatte vor Satzbe
ginn von einern routinierten Verlags
lektor gelesen und dabei grammatika
!isch und stilistisdt verschiedentlidt kor
rigiert werden miissen. Besondere Sorg
faIt ist beim Herstellen von Biichern des 
gehobenen Niveaus nun einmal von
noten; sie soIlte dem Text von HHes
sische Landschaften und Stadtansichten" 
vor dem Beginn eines NeudrucKs unbe
dingt zugutekommen. 

Der Text und die BUder sind durch
weg sauber gedruckt, so gut, daB es 
nicht moglich ist, die eine oder die an
dere Farbreproduktion als besonders ge
lungen zu bezeirnnen. Das ebenso wert
voIIe wie schone Buch ist eine echte Be
reimerung der Literatur iiber Hessen 
und eignet sidt vorziiglidt als reprasen
tatives Geschenk. 

Herfried Homburg 



Buchbesprechungen 

M use e n i n H e s s en . Ein 
Handbuch der offentlich %ugiingli
chen Museen und Sammlungen im 
Lande Hessen. Herausgegeben vom 
Hessischen Museumsverband e. V., 
Kassel. Kassel 1970. 416 Seiten 
220 :r 285 mm, mU 370 Abbildun
gen. Ln. DM 

NDieses Handbum ist ein erster Ver
sum, die auBerordentlime Vielfalt der 
Museen im Lande Hessen und dert 
Reimtum ihrer Sammlungen Ubersimt
lim da%ustellen. AIs Bestandsaufnahme, 
die trotz gebotener KUrze dom die 
FUlIe des Vorhandenen simtbar mamen 
soli, m6mte es alien Besumem unserer 
Museen ein zuverlassiger Wegweiser 
sein ... " Mit solrnen programmati
smen Satzen leitet Hans M a n g 0 I d 
als Vorsitzender des Hessismen Mu
seumsverbandes und des Redaktions
kollegiums das auBerlich absolut nhilt 
"musealN anmutende Bum ein. Wer um 
die Smwierigkeiten eines .. ersten Ver
sums" ahnlimer Publikationen weiB, 
wird die folgenden kritismen Anmer
kungen aIs das werten, was sie sein 
sollen : positiv gemeinte Anregungen 
fUr aus vielerlei Griinden wUnsmens
werte Neuauflagen. 

"Museen in Hessen" ist weder dem 
Format nom dem Inhalt nam ein Hand
bum. Eher wird man es als Wegweiser 
zu Hessismen Museen bezeichnen dUr
fen ; der Begriff ... zuverlassig" wird in 
diesem Zusammenhang allerdings 
smon wieder problemalisch, weil im vor
lie::;enden "ersten Versum" - bei der 
FUlle des zu bewaltigenden Stoffes kann 
das vorkommen! - aum da Fehler 
sim eingeschlichen haben, wo der 
"Handbumbenutzer" sle zuletzt vermu
tet: bei Offnungszeiten und EintriUs
preisen. 

So lohenswert das Vorhaben war, so 
begrUBenswert das nun greifbare Er
gebnis ist, ein textlich straffes, nur sam
lim aufziihlendes Kompendium ohne 
die z. T. dom etwas zu offensimtlim 
wertend werbenden Beitdige der Direk-
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toren gr6Berer Museen ware gewiB 
zweckdienlimer gewesen. An gleicharti
gen Publikationen herrsmt eigentlim 
kein Mangel ; der Verband haue sie 
simten und nutzen soli en. Zu bedauern 
bleibt, daB die vom Redaktionsstab ein
gesetzten Texter vereinzelt Uber .. klei
nere" Sammlungen berimten, die sie 
selbst offenbar nom nie benutzt oder 
gesehen haben. 50 ergaben ..,Namrim
ten aus zweiter Hand" auch hier kurio
se Formulierungen, Ungenauigkeiten 
und Akzentversmiebungen, die ein er
fahrener Redaktor ohne Not aufspUren 
und ausmerzen kann. Dessen Aufgabe 
ware ferner gewesen, substanzarme 
Uingen manmer Textautoren zu elimi
nieren. Wieviel Platz haUe er damit 
gewinnen k6nnen, urn die mitunter nur 
im Briefmarkenformat wiedergegebe
nen, gr6Btentei1s aber sehr aufschluB
reimen Fotografien von 5ammelstiicken 
und Smauraumen etwas groRer, d. h. 
werbewirksamer zu drucken. 

Trotz der hier genannten Mangel bie
tet die Ubersimtlim nam Orten geglie
derte Smrift des Museumsverbandes 
erstmals jedem Interessierlen die M6g
limkeit zu smneIler Information Uher 
die Vielzahl und den Wert der in Hes
sen offentlim zuganglichen Museen. Ein 
Personenverzeichnis, ein Sachwortregi
ster fUr den Laien und auf die Vor
satzbHitter gedruckte Lageskizzen der 
Museumsstadte erleirntern den Ge
hraum. Wer sim mit hessisrner und alI
gemeiner Kulturgeschimte beschaftigt, 
sollte das Buch "Museen in Hessen" 
besltzen. Herfried Homburg 

Er i c h Her % 0 g : Die Gemiildega
lerie der Staatlichen Kunstsammlun
gen Kassel. Hanau 1969. Dr. Hans 
Peters Verlag. 240 Seiten 2 °, mit 
28 farbigen und 155 sdlwar%weiflen 
Abbildungen aut Ta feln. Ln. 
89,- DM. 

Dieser Band ersmien in der reprasenta
liven Reihe "Meisterwerke deutscher 
Museen" des Hanauer Peters Verlags. 



Der Reihentitel smeint ein kleines 
Handikap fUr den Werktitel gewesen 
zu sein, denn dem Inhalt nam mUBte 
das hier zu bespremende Buch - ge
nau genommen - HMeisterwerke der 
GemaIdegalerie der staatlimen Kunst
sammlungen KasseIH oder vieIIeidtt 
.. Geschimte der Gemaldegalerie der 
staatlichen Kunstsammlungen KasselH 

betiteIt sein. 
Umfassend, wie der Bumtitel vorgibt, 

ist Iediglich die Geschichte der von 
kunstsinnigen hessisdten Landgrafen 
gegriindeten sammlung dargestellt. Der 
verantwortliche Autor des Bumes und 
derzeitige Direktor der Gaierie, Eridt 
Her .log, konnte dafilr, wie er im 
Vorwort mitteilt, ein von seinem 
Amtsvorganger Georg G r 0 n a u 1924 
hinterlassenes, bislang unveroffentlicht 
gebliebenes Manuskript verwenden. Er 
hat Gronaus Text berichtigt, erganzt 
und die gesamten Abbildungen ausge
wahlt. 

Dabei liberrasmt den Kenner der bis
her greifbaren Literatur liber die Kas
seler Galerie, wie sehr Erich Herzog 
bestrebt ist, neue Akzente zu setzen: 
Ihm smeint der Namweis besonderes 
Anliegen zu sein, daB die weltweite 
Geltung seiner Gemaldesammlung nicht 
aIIein, wie man in jedem gangigen 
Nachsmlagewerk liest, aus dem reichen 
Bestand an barocken Meisterwerken der 
HolIandischen und Flamischen schute 
sowie einigen spitzenwerken altdeut
smer Maler herzuleiten ist. Er ordnet 
der Galerie im Bildteil vieles zu, was 
ehedem zum Bestand anderer Kasseler 
sammlungen gehorte - wie drei Altar
fragmente spatgotismer Tafelmalerei -, 
was erst in jUngster Zeit erworben oder 
aus Bundesbesitz aIs Leihgabe zur Ver
fligung gesteIlt worden ist. 

50 sehr dieses Unterfangen aum als 
Beleg fUr rUhriges und relativ glUck
limes ErwerbungsbemUhen begriindet 
oder verstandlich sein mag, def an
spruchsvolle, kritische Betradtter kann 
es nimt uneingesdtrankt begriiBen. Die 
etwa von Januarius Z i c k, Caspar 

Bucfzbesprecfzungen 

David F r i e d r i ch, B lee hen, 
spitzweg, Rohlfs, Heckel, 
Felixmiiller, Baumeister 
oder gar Ernst Wilhelm Nay abge
bildeten Arbeiten dUrften namlich we
der dem hohen Niveau des aIteren Be
standes adaquat sein, nom zu den 
spitzenwerken der jeweiligen Epome 
gehoren. . 

VermiSt der Kenner auf diesen sei
ten Drucke von substantieJIerem aus 
dem umfangreichen alten Fundus, kann 
manmer Unvoreingenommene in der 
Ferne leimt zu dem smtuB kommen, 
daB eine Reise nam Kassel sich wegen 
hier gesammelter Malerei-Zeugnisse 
des spaten amtzehnten, des neunzehn
ten und zwanzigsten Jahrhunderts nicht 
lohne. Aber diesem Eindruc:k kann mog
licherweise sch.on in der zweiten Auf
lage des Buches bessernd entgegenge
wirkt werden. 

Die smwarzweiBreproduktionen sind 
mitunter etwas zu hart klismiert. Der 
eigentliche Wert des typographism 50-

Hde gemach.ten Bandes liegt - neben 
einigen gut gelungenen Farbdruc:ken -
vor allem in dem rech.t lebendig ge
smriebenen geschichtlidten Oberblic:k 
von GronaulHerzog. Daraus ist eine 
FiilIe von bisher unbekannten Einzel
heiten liber Ankaufe der HessenfUrsten, 
besonders des eigentlichen Griinders der 
Gaterie, Landgraf Wilhelm VIII., zu er
fahren. Die Autoren spannen den 80-
gen von den Anfangen des sammeIns 
im friihen sechzehnten Jahrhundert bis 
in die Gegenwart. Dabei erheisch.t der 
von Erich Herzog nach eingehenden 
Aktenstudium korrigierte und mit BiId
wiedergaben angereicherte Bericht Gro
naus liber die Verluste in napoleoni
sch.er Zeit besonderes Interesse. 

Ein Anmerkungsteil mit Hinweisen 
auf Dokumente und Literatur, em 
schriftenverzeidmis, ein KataIog der 
abgebildeten Gemalde und em Verzeim
nis der KUnstler erIeichtern die Benut
zung des Bandes, dessen Erwerb emp
fohlen werden kann. 

Herfried Homburg 



BuchbespredlUngen 

Eingegangene Bucher, deren Bespre
chung vorbehalten bleibt: 

Her b e r tWo 1 f (Herausgeber): 10-
hannes Rothes Ratsgedichte (= Texte 
des spaten Mittelalters und der friihen 
Neuzeit). Erich schmidt Verlag, Berlin 
:197:1. :109 s. Kartoniert und mit Hoch
glanzfolie kaschiert. OM :12,80. 
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Karl Heinemeyer: Oer Konigs
hof Eschwege in der Germar-Mark. Un
tersuchungen zur Gesmimte des Ko
nigsgutes im hessism-thiiringismen 
Grenzgebiet. VII und 98 Ss. 1.0 Abb. 
auf 6 Tafeln, 1. stadtplan, 1. Ober
sichtskarte. (= schriften des Hessischen 
Landesamtes fUr geschichtliche Landes
kunde 34). N. G. Elwertsche VerIags
buchhandlung, Marburg/Lahn (Kom
missionsverIag). 1.970. br. OM 1.5,- geb. 
DM 1.8,-
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