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Buchbesprechungen 

H e j m a tun d A r b e it. Deutsme Stadte und Landkreise in £inzeldarstel
lungen - Kreisbeschreibungen. De r K rei s A I s f e I d (288 5. 234 Abb.). 
Hg. Landrat Gearg Kratz. Kanrad Theip Veriag, Stuttgart und Aalen 1972. Ln. 
DM 22,- je Band. 

Die neue im Jahre 1972 ersmienene Kreisbeschreibung in der Reihe "Heimat und 
Arbeit" deckt sim in ihren GrundzUgen in Aufba u und Form mit den bereits im 
Band 82 (1971.) der ZHG bespromenen vier Einzeldarstellungen von hess ischen 
Landkreisen. Auch fUr das Krei sbuch AIsfeld gilt, was an seinen Vorgange rn hervor
gehoben werden konnte. Es ist nicht nur ein Heimatburn und ein wertvolles Narn
schlagewerk, sondern aum ein "zeitloses und bleibendes Dokument" des Kreisge
biets vor der in Angriff genommenen Verwaltungsreform. 

Zu erwahnen ist hier, daB d ie Kapitel Uber Landsmaft und Gesmich te auf Allge
meinda rstellungen verzichten, sich eng an das Kreisgebiet anlehnen und es gerade 
durch diese sinnvolle Beschrankung dem Leser ermogHchen, zahlreiche interessante 
Details aus der Vergangenheit dieses histo risch so bedeutsamen Durchgangsgebiets 
zu erfahren . 

AIs besondere Bereicherung gegenUber den Banden des Vorjahres muB in der 
Kreisbeschreibung Alsfeld das Kapitel uber d ie "Kreis-, Stadte- und Gemeindewap
pen" angesehen werden, die zumeist in den vergangenen Jahren entworfen und ver
liehen wurden, aber haufig auf alte Vorbilder zurUckgehen. Die Anschaulichkeit die
ser Darstellung wird vor allem dadurch bewirkt, daB die Wappenbeschreibungen 
jeweils durch die entsprechenden Abbildungen verdeutlicht werden. 

Positiv zu bewerten ist auch eine Topographie der Kunstdenkmaler im Krei sgebiet, 
d ie auf Grund ihrer Ubersichtlichen alphabetischen Gliederung nam Gemeinden den 
Leser schnell dariiber informiert, welmes Kulturgut in den einzelnen Ortschaften zu 
erwarten ist . Aum hier muB die reiche Bebilderung aIs besonders lobenswert her
vorgehoben werden. 

Die eingehende Erorterung der Geschichte und des kulturcllen Lebens des Kreis
gebiets ist jedoch nur die eine Seite dieser umfassenden Da rs teIlung; besondere Auf
merksamkeit schenkt sie auch den in die Zukunft weisenden Themen der "wirt
schaftlichen, landschaftlichcn und kommunalen Gestaltung und Entwicklung" des 
Kreisgeb iets. Erwahnenswert ist hier vor allem das Kapitel " Stadt Alsfeld - Raum
ordnung aIs Aufgabe der Kommunalpolitik", das solche Zukunftsaufgaben an
spricht. 

AbschlieBend ware zu sagen, daB das Krei sbuch Alsfeld die vorausgehenden Bande 
der Reihe "Heimat und ArbeitN vorteilhaft erganzt und es wUnschenswert macht, 
daB eine wei tere Fortsetzung der Beschreibungen hessischer Landkreise in ahnlicher 
Weise erfolgt. Stefan Hartmann 

K rei s Wit zen h a u se n. Fes tsmrift zum 150jiihrigen Bestehen des Kreises 
Witzenhausen . Schriftleitung: F r i e d r i c h B I e i b a u m. Marburg: Hess i
smer Heimatbund e. V. 1.971.. 228 5 ., 28 Taf., 1. Karte. (Handbum des hess ismen 
Heimatbundes. 4.) DM 18,-. 

Kurz nacheinander erhielten die benachbarten Kreise Witzenhausen und Miinden ihr 
'Kreisbuch', und zwar in so verschiedener Weise, daB eine GegenUbersteIlung wohl 
gerechtfertigt erscheint. Der Band Witzenhausen folgt , wenn auch nicht ganz, dem 
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Schema des Handbuchs des hessischen Heimatbundes, dessen erste drei Sande in 
unserer Zeitschrift nicht angezeigt wurden. Es darf deshalb auch auf die frUheren 
Sande hier und da ein Slick geworfen werden. 

Dem Hauptteil des Buches, der die Ortsbeschreibungen enthalt, gehen vier allge
meine Darstellungen bzw. Obersichten voraus. Albrecht Eck h a r d t (Darmstadt) 
gibt in: 'Oer Kreis Witzenhausen in seiner territorialen Entwicklung' eine aus den 
QueUen gesmopfte, kenntnisreiche Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte. Gem hatte 
man als Erganzung dazu eine Darstellung der 'eigentlichen' Geschhhte, der der Be
wohner, der Wirtschaft und Wege, der Sprache, des Rechts, der Kirche und der 
Schuten, des Volkstums (heute Soziokultur genannt) vorgcfunden. Die Darstellun
gen der Vorgeschichte von Rolf G ens e n (Marburg) und der gewerblichen Wirt
schaft von Waiter G i e s I e r (Kassel) sind Fund- bzw. Wirtsmafts-Slatistiken in 
Prosa. Zu einem lebendigen Bild der urgeschichtlichen Kulturlandschaft ware natur
gemaB ein Blick Uber die Grenzen ebenso notwendig wie berechtigt. FUr die Wirt
smaft dUrfte neben der Zonen- auch die Landesgrenze (zu Niedersachsen) eine RoUe 
spielen, ebenso die heute brennende Frage der aus der Landwirtschaft zu gewinnen
den ArbeitskrlHte sowie auBer den Verkehrsverbindungen die Energieversorgung. 
Sehr nUtzIich und erfreulim ist die von Karl R e u s s (Witzenhausen) beigesteuerte 
Liste der Naturdenkmale im Kreisgebiet. Man vermiBt darin die GerichtsHnde in 
W i eke r s rod e, der mit Remt (als einzigem Naturdenkmal) eine Bildtafel ge
widmet ist; sollte sie nicht auch. geschUtzt werden? 

Die Ortsbeschreibungen (deren im allgemeinen alphabetische ReihenfoJge merk
wUrdig gestort ist) beginnen jeweils mil einem Absa tz 'Gesmichte' von Waldemar 
K U the r (Marburg-CappeI). Es handelt sich hierbei allerdings nicht um Ortsge
smichten, sondern um eine teilweise wortliche (aber nicht immer yollstandige, teil
weise vermehrende) Wiedergabe der Urkundennachweise in Rei mer's 'Histori
smem Ortslexikon fUr Kurhessen' (1.926) , jedoch ohne dessen Quellenangaben! Das 
ist in doppelter Weise bedauerlich. Weder erhalt der Heimatfreund ein Bild der Ge
schimte seines Ortes (hochstens des fUr ihn ziemlich gleichgUltigen Wechsels von 
Besitz und Herrschaft), noch kann der Forschende die Angaben als Quellenreperto
rium benutzen, bleibt vielmehr auf den Reimer angewiesen. Aber wenn schon Reper
torium: Es sind zwar fast immer die weltlichen Kirch.enpatronate angegeben, sehr 
selten aber die geschichtlim so wichtigen Heiligenpatrozinien. Eine Abanderung ware 
hier ein Gewinn. Nur zwei Einzelheiten seien erwahnt : 5. 1.05 (Belagerung von Am
stein 1.760): 'ein Corps unter General Luckner' gibt ein unrechtes Bild. Luckner war 
damals Oberst eines Freicorps von Ieicht beweglimen Truppen ohne schwere Waf
fen. 5. 1.67 (Reimenbach) : 'alteste Niederlassung des [Deutschen1 Ordens in Deutsm
land (1.207/1.1.)'; die Niederlassung in Halle is t vcn 1.200, die in Friesam van 1203! 

Es folgen jeweiJs die von Gottfried G an B a u g e (Kassel) mit einem immensen, 
bewunderungswUrdigen Arbeitsaufwand zusammengetragenen Aufnahmen des 
kunsthistoriscnen 'Bestandes'. Was dabei beunruhigt, ist die Ausbreitung einer Ober
fUlle von Einzelangaben, die in diesem Buch niemandem va n Nutzen sind, am we
nigsten dem Heimatfreund, dessen Interesse dam geweckt werden 5011. Ein Beispiel: 
Whs. m. Seilstabchen, Stab u. SeHstab im Schwellholz des Quergeb., im FUllholz Seil
s tab und Stab ; Balkenkopfe profiliert in Seilstabchen, Kehle und Rolle . Oder: 9 ( + 4 
am Stall): 6 Gef. Oem WM ahnlime Standerfigur. Quergeb. m. verdopp. SeiIstab, 
Drehstab u. Drehstab m. eingelegtem Perlstab in der Schwelle, im FUllholz PerIstab 
u. Drehstab w. o. Zerchhaus (sic). Oder: AuBenmauerwerk Sand stein, am Langhaus 
steins. verp. Bruchstein iiber z. T. sichtbarem Schragsotkel; an Chor, Turm und Neuer 
Kapelle sauberes Quaderwerk iiber m. Kehlwulst u. Kehle abgedetktem Sockel. Am 
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Chor umlaufendes, unten gekehltes Kaffgesims in Hohe FenstersohIbank. Oder: 3-
gesch. Traufenhs. v. 1.0 Gef. Im Hach. aufsteigenden Quergeb. Karnies ... (Nebenbei: 
'gehaufte Ktirzungen konnen EkeI erregen und ein Bum unlesbar mamen' sagte 
Jacob G I' i m m in del' Vorrede zum 2. Bd. des Deutsmen Worterbums). Und 50 

tiber viele Seiten. -
Solme Inventar-Besmreibungen passen doch wohl besser in ein zentrales Archiv, 

wo ein Dienst ftir Veranderungsmeldungen (durch HeimatpflegeI' odeI' OrtsbehoI'de) 
eine laufende Erganzung und Fortschreibung gewahrleistet. Auch die wirklichen 
KunstdenkmaleI' genieSt man lieber anhand des D e h i 0 , odeI' aum des Wander
und Reiseftihrers durch Nordhessen von Eduard B I' a u n 5, die das Wichtigste aus 
Geschichte und Kunstbestand tibeI'sichtlich daI'bietet. Hier abeI' waren Raum und 
Druckkosten zu gewinnen fUr das, was man in einem Kreisbum wirklim sucht - und 
beispie!sweise in dem Mtindener Band auch findet. 

Eine besondere Crux sind die Literaturangaben. Seitenzahlen bei Zeitschriftenauf
salzen (die heute ftir den bibIiothekarischen Beschaffungsdienst unentbehrlich sind) 
fehlen fast grundsatzlich. Es fehlen haufig die 50 notwendigen Jahreszahlen (Er
scheinungsjahr) , es fehlt nicht selten die Angabe del' Zeitsmrift, in der ein Aufsatz 
zu finden ist, es fehlt sogar der VerfasseI'name. Die Literaturangabe zu S. l.l.2 steht 
auf S. 21.2 ; die zu S. 21.2 auf S. 1:88; die zu S. 1.88 (und 1.07) auf S. 1.74. Heinrich 
L ii c k e's vorztigIiche Arbeit 'Zwischen Leine und Werra' ist (ohne Jahrl) bei Neu
Eichenberg genannt, nicht aber bei den darin behandelten Orten. (Dies alles nur eine 
kleine Auswahl). Hier bleibt wirklich sehr viel zu wtinschen iibrig. 

MU besonderer Mtihe sind auBer den bestehenden Orten auch die Wtistungen be
handelt. Nur gibt es kein Register dazu, so daB die Orte nur sehr mtihsam aufzufin
den sind. Ein Register, das ich mir selbst erstellte, weist 84 Namen auf, doch hat Eck
hardts Einleitungskapitel noch einige mehr. 

Zu begrtiBen waren die beigegebenen ' Erlauterungen der Fachausdriicke im Text' 
nom mehr, wenn wirklich alle Fachausdrticke verzeichnet waren. Baluster, Birnstab, 
Bosse, Dock.e, Malstein, Schalenturm, Travee, Voute (u . a.) fehlen zum Beispiel. Hier 
muS man etwa die Fachwort-Erlauterungen in Reclams Kunstftihrer zu Hilfe neh
men, - so man hat. Im Abktirzungsverzeichnis fehlt das schwierige 'steins.' stein
sidttig7) . Ungltiddich ist die Ktirzung Whs. fUr 'Wohnhaus', da sie ftir jeden alten 
Kartenleser 'Wirtshaus' bedeutet. 

Sehr wiinsdtensweI't ware fUr alle Bande des Handbudts ein Sadtregister, wie etwa 
ftir : Backhauser, Brticken, Brunnen, Burgen, Deutsdter Orden, Forsthauser, Geridlts
sHitten, Glocken, Grabdenkmaler, Grenzsteine, Kapellen, Mtihlen, Orgeln, Stein
kreuze (1.66, 1.79, 1.90 und Abwandlungen: Kreuzstein 1.58, Mordstein l.l.O, Siihne
kreuz 179, 187, Wegekreuz 127), Tiirme und Tore, Wandmalereien u. a. Welche Sadt
erschlieBung ergabe sich daraus auf einfamste Weise! Welche Fundgrube fUr den 
Forscher, den Kunst- und Altertumsfreund, den besinnlichen Wanderer! 

Der Bildteil bringt 43 Abbildungen auf 28 Tafeln, z. T . wohI nach remt alten und 
deshalb nidtt immer deutlidten Vorlagen. Der Hof von Burg Ludwigstein ersmeint 
zweimal ; stattdessen sowie auf drei Ieider Ieergebliebenen KunstdI'uckseiten hatte 
man gern nom anderes gesehen. Bei den Bildern ist auf den Text verwiesen (bei 
einem VierteI der Bilder Ieider unridttig) , jedom nicht vom Text auf die Tafeln, 50-

daB man beim Lesen nidtt an das vorhandene Bild erinnert wird. 
Die beigegebene Karte von WiIli G 0 r i c h (Marburg) leidet offenbar scnmerz

Hch unter Einsparungsnotwendigkeiten. In den frUheren Banden war eine gut ge
druck.te Grundkarte mil einem Deckblatt betegt, auf dem die historischen Gegeben
heiten in Zeichen aufgetragen waren. Diese sind hier auf eine leider recht undeut-
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lime Karte unmittelba r aufgedruckt, wodurm die Ansmaulichkeit noch mehr leidet. 
Von den 7 versmiedenen Zeimen ftir StraBen sind nur 4 in def Legende erHiutert ; 
rumt alle Angaben liber d ie Orte (Name, Lage) stimmen mil denen des Textes tiher
ein. So ist (z . B.) W a I bur g auf def Karte 'ehemalige Stadt' ; nach S. 182 ist es zu 
einer Stadtgriindung niellt gekommen. Wer hat remt? 

Was garnicht in dem Buch berikksichtigt ist, is t die geistige Geschichte. Der he
riihmte Kanzler Johannes Fe i g e bleibt bei Hessisrn-Lichtena u ungenannt, ebenso 
der Humanist Burkard Wa I d i 5 bei Allendorf. Bei Witzenhausen wird das Haus 
an der Werra-Briicke nur das 'Geburtshaus des Dichters Ernst K 0 ch ' genannt 
(jst' s aber nicht ; er ist in 5 i n g li s geboren !). 1st geistige Gesrnichte wirklich nicht 
Gesrnirnte? Geistige Leistung kein Bestandteil des 'desiderium patriae', - der Hei
matverbundenheit? 

Druekfehler sind rem t haufig, dorn m acht das nur da etwas aus, wo Namen ooer 
Jahreszahlen betroffen sind (5. n o; Giesenrode s t. Geisenrode; S. 141 : 1813 s t. 1513 ; 
5. 157: FU1715 st . Friedrirn Landgraf 1775 ; S. 175: 1899 s t. 1699; 5. 2'12 : Sf. Amen
st. St. Annen-Kapelle i S. 227: Hundshausen st. Hundelshausen ; S. 99 steht ein Ab
satz doppelt i 5. 109 (Gerichtsstatte) fehlt offenbar etwas vom Text. 

Was sonst im einzeInen zu berichtigen ist, kann und soIl h ier nicht a ufgeftihrt 
werden. Es scheint sim aber dom zu erweisen, daB das ObermaB von Arbeit, das in 
einem soIchen Buche steek t, einen so kleinen Kreis von 7 Mitarbeitern (bei Band 2 

des Handbuches waren es noch '12) einfach tiberfordert. Wir aIle wtinschen doch, daB 
die geIeistete Arbeit auch wirklich fruchtbar wird fUr den weiten Kreis derer, denen 
Begriffe wie Heimat und Geschichte immer rascher fremd werden. Mit dem Mtin
dener Kreisbuch scheint das in dem Zusammenwirken von 34 (im Kreise seIbst be
heimateten!) Mitarbeitern nach einem echt popularen und zugleich wissenschaftlich 
ergiebigen Darstellungsplan auf das beste gelungen. Ftir d ie weiteren Bande des 
hessischen Handbuchs aber mochte man mit dem besten Willen wlinschen (auch in 
der Besprechung von Bd. 2 im Hess. Jb. f. Landesgesch. 17 (1967), S. 329 sind schon 
dahin zielende VorschJage gemacht worden): Umkehrung des Verhal tnisses von 
'Geschichte' und ' Bestand' durch Erstellung wirklicher Ortsgeschichten (mit guten 
Literaturangaben) und Verweisung des GroBteils der Bestandsaufnahme in eine 
Archivkartei. ErschlieBung durch reichhaltige Regis ter und gute Karten (mit Deck
blatt) . Die Darstellungen im tiberortlichen Teil aber konnten (und hierdurm wtirden 
sie dem Mtindener Bum iiberlegen werden) den Blick auf weitere historisme Raume 
(auch der Gegenwart!) affnen und damit dem H eimatbewuBtsein auch die Einord
nung in graBere Zusa mmenhange simern. 

Ludwig Deneeke 

Gel i e b t e 5 La n d an F u I d a, We r ra , We 5 e r . Herausgegeben vom 
Landkreis Munden :1. 972. Ln. :1.90 S. aut Kunstdruckpapier, viele Abb. DM 24,80. 

Erst als d ie Gesdtichte des Landkreises Miinden zu Ende ging und sein Aufgehen im 
G roB k rei s Gat tin g e n zum '1. '1 . 1973 bevorstand, entsmJoB man sidt, eine 
iangst fiihlbare Liicke zu schlieBen und ein Kreisbuch zu schaffen. Es erschien vor 
Weihnadtten 1972 und ist dem jetzigen Leiter des GroBkreises Gottingen, dem 
Oberkreisdirektor Rudi R 0 n g e anlaBlich seiner 25jahrigen Tatigkei t als Haupt
verwaltungsbeamter des Landkreises Miinden gewidmet. 

Unter " Redaktion" stehen n Namen, insgesamt aber waren 34 Mitarbeiter be
teiligt, unter denen die Ortsheimatpfieger das graBte Kontingent stell en. Ihrer Mit
wirkung ist es zu danken, daB jedes Dorf nunmehr seine Geschichte bekommen hat. 
Das Ergebnis ist eine Gemeinschaftsieis tung, in der von der Urgeschichte (Kreis-
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bodendenkmalpfIeger F. B. J li n e m ann) bis zur Gegenwart zusammengefaBt 
und dargestellt wird, was bisher liber die beiden SUidte und die 35 Dorfer und liber 
Werden und Leistungen des Kreises erforscht und erarbeitet wurde. Textlidte Ge
samtgestaltung (S tadtardtivar Joseph Ho fer) , grafisdte Gestaltung (Grafiker und 
Heraldiker Heinz Ha r tun g) lagen je in einer Hand, 50 daB trotz der vielen Mit
arbeiter ein einheitliches Ganzes entstanden ist. Eine bildhafte Kreiskarte sowie 
samtliche Wappen (des Kreises, der beiden SHidte und der Ortschaften) sind in Farbe 
wiedergegeben, auBerdem zwei Bilder aus der Stadt Mlinden, in Schwarz-WeiB 106 
z. T. ganzseitige Abbildungen verschiedene r Art, darunter z. B. auch alte Stiche sowie 
Zeichnungen von Bodenfunden. 

Geschichte des Amtes und des Kreises Mtinden, Gemeindliches Wappenwesen im 
Landkreis (Hartung), Stadt Mtinden (Brethauer) stehen am Anfang - am SchluB: 
Der Anfang nach 1945, Naturpark Mtinden, Volkerverbindende Partnerschaften, Das 
schone Dorf, Der Krei shaushalt 1972, Katasteramtliche Flachen des Landkreises. -
Dazwischen (5. 10-163) stehen in aIphabetischer Ordnung die Orlsgeschidtten. Flir 
die Darstellung der Kreisgeschichte und der kommunaIen Leistungen des Landkreises 
zeichnen Richard Alfred Hen n i g und WaIter Ho f f m ann. Ober das von den 
OrtsheimatpfIegern bereitgestellte Material hinaus stellten Dr. Arnold Be u e r
m ann , Joachim J ti n e m ann , Wilfried 5 c h e I per ihre Forschungsergebnisse 
zur Verftigung. ScheIper behandeIt im KapiteI " Naturpark" Flora und Fauna. -
Jedem Ortskapitel ist ein Literaturverzeichnis angeflig t, auBerdem folgt 5 . 187-189 
zweispaItig ein "Quell en- und Literaturverzeichnis". 

Der Landkreis Mtinden, frliher das Amt Mlinden waren eine geschichtliche GroBe, 
sie bleiben es flir die Forsdtung. 1st das Krei sbuch aber nun ein "wissenschaftliches" 
Werk? Es ist entstanden aus der Verbundenheit der vieIen Mitarbeiter mit ihrer 
Heimat, wie der vieIIeicht "unwissenschaftliche" TiteI anzeigt. Heimatkunde, Heimat
forschung aus Heimatliebe - die " ztinftige" Wissenschaft braucht solche Arbeiten 
aIs Grundlagen! Das Bum erhebt aIlerdings ernstha ft den Ansprum, nicht nur als 
schones Buch Heimatfreunde zu informieren und zu erfreuen, sondern darliber hin
aus, dem Historiker (von der Urgeschichte an), dem Ceographen, Heraldiker, Sozio
logen und Naturwissenschaftler als wissenschaftlich brauchbare QueUe zu dienen. 
In dieser Hinsicht wird mil "Geliebtes Land an Fulda, Werra, Weser" eine bisher 
bes tehende Liicke gliiddich geschlossen. 

Es fehlt leider ein Inhaltsverzeichnis, aum is t das Literaturverzeichnis erganzungs
fahig, insbesondere was friihere Zeitschriftenaufsatze betrifft, aber - welches Buch 
ist ohne Moglichkeiten einer Erganzung! Die Mitarbeiter haben jedenfa lls ihr Bestes 
gegeben, und was ents tanden ist, ist eine vorbildliche Gemeinschaftsleistung! Ober 
f'inen der in dem Bum behandelten Orte, das bis 1832 hessische La u b a ch, is t 
iibrigens gerade eine reidthaltige kleine Monographie erschienen; Glinther K a e r
g e r (Forstamtmann auf der Haarth): Aus der Geschichte des Dorfes Laubach an der 
Werra . Laubach: Cemeindeverwaltung 1972. 

Karl Brethauer 

G run b erg. Geschichte und Gesicht einer Stadt in ad-Tt 7ahrhunderten. Bear
beitet von Wa Id e m arK a the r. Herausgegeb en vom Magistrat der Stadt 
Grunberg. Gesamtherstellung: Graphische Kunstanstalt Herr, Gieflen. :1972. Ln. 
572 Ss. mU zahlreichen Ta/eln , Abb. im Text, Zeichnungen. 

Die Geschichte Griinbergs, der eine dank bare Widmung flir den groBen Sohn der 
Stadt, Professor Dr. Theo Ko ch, vorangestellt ist, hat mit dem vorliegenden Band 
endlich den verdienten Rang erhalten, der ihr im H inblick auf ihre Bedeutung in der 
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hessisrnen Gesmichte zukommt. Aus dem Vorwort des Bearbeiters Waldemar K u t
her entnimmt man, welche 5chwierigkeiten bis zur Drucklegung zu uberwinden 
waren, aber gle.ichzeitig sehen wir, daB hier ein Gemeinschaftswerk nicht zuletzt von 
Grunberger Burgern entstanden ist, das anderen Stadten Vorbild sein muS. Wenn 
aum uber 20 Mitarbeiter Beitrage zur Verfugung gestellt haben, so ist doch deutlim, 
daB Waldemar Kuther besonders im historismen Teil (Ss. 27 bis 31.3) und mit ord
nender Hand bei der Zusammenstellung des Riesenstoffes eine beispielhafte Arbeit 
geleistet hat, die mit der Dienstleistung eines Beamten oder Angestellten uberhaupt 
nimt gemessen werden kann. 

Zum Inhalt des Bumes : Der vor- und fruhgesmimtlichen Besiedlungsgeschichte 
des GrUnberger Landschaftsraumes aus berufener Feder Herbert K rug e r 5 folgt 
die Geschichte der Stadt, die in folgende Absrnnitte aufgeteilt ist: Von der Burg
grundung bis zur Reformation - Von der Reformation bis zum DreiBigjiihrigen 
Krieg - Vom DreiBigjahrigen Krieg bis zum Wiener KongreB - Der Weg in die 
neue Zeit. Im letztgenannten Absdmitt kommen Grunbcrger BUrger zahlreich zu 
Wort. Das Schwergewicht liegt - wie srnon gesagt - auf der Gesrnichte der Stadt 
bis zum DreiBigjahrigen Krieg. Die fruhe Geschichte bis zum Zeitalter der Refor
mation ist die Epome der eigentlichen groBen Zeit der Stadt, eines Absmnitts, in dem 
in Grunberg mehr als einmal hessisme Geschirnte gemacht worden ist. Die spatere 
Zeit bis zur Moderne hin ist durch die Tatsame marakterisiert, daB Grunbergs Be
deutung zuruckgeht. Hier teilt die Stadt das Smicksal fast aller hessischer StadtgrUn
dungen des 1.2 .11.4. Jh. Die einstige Rolle als Verwaltungsmittelpunkt und militari
sme Basis ist erlosmen, ein tragendes Element einer weitwirkenden Kaufmannschaft 
ist nimt gewamsen, moderne Industrien konnen nicht in groBem Umfang entstehen -
geblieben ist die Vergangenheit mit ihren Zeugnissen. 

GewiB konnte der Bearbeiter sirn auf die fruhere Geschichte der Grunberg von 
Carl G I a 5 e r sttitzen, aber diese Darstellung liegt Uber 1.00 Jahre zuruck, und die 
neuere Forschung hat seitdem zahlreiche QueUen zur Stadtgeschichte aufgefunden, 
neue Gesichtspunkte und Beurteilungen van Forschungsergebnissen entwickelt, so 
daB sich a11ein van hi er aus die Notwendigkeit ergibt, die Stadtgeschkhte erneut zu 
kanzipieren. 

Ausgehend von der politischen Situation in der zweiten Halfte des 1.2. Jahrhun
derts, die im Hessismen durdt den jahrhundertelangen Gegensatz zwischen dem mach
tigen Erzstift Mainz und den hessisdt-thuringischen Landgrafen gekennzeichnet ist, 
s tellt Kiither fest, daB GrUnberg mit graBer Wahrscheinlichkcit auf Reichsgut ange
legt warden ist, und zwar zunamst aIs Burg zum schutze der GUter des Landgrafen 
Ludwigs Ill. van Thuringen. Mit Sicherheit aber wohl - so meinen wir - aIs sam
melpunkt und Ausgangsbasis fUr militarisme Unternehmungen (an denen Ubrigens 
jm stil der damaligen Kriegfiihrung hochstens ein paar Dutzend Bewaffnete jeweils 
beteiligt gewesen sind). In der FoIgezeit werden landgrafliche Untertanen und Burg
mannen, d. h. niedere Ministerialen, die Kriegsdienste gegen Geldrenten oder Lehens
stticke leisten, hier zusammengezogen, und es entsteht die Stadt, in deren Befesti
gung die bereits vorhandene Burg einbezogen wird . 

Waldemar K u the r is t diesen spuren der ersten Bewohnec Griinbergs bei den 
Burgmannen und Burgern sehr genau nachgegangen und hat mil zahlreichen Urkun
denaussagen dargelegt, in welchem Umfang GrUnberg und seine Burger an der gro
Beren hessischen Politjk beteiligt gewesen sind. Die Landgrafen urkunden haufig am 
Ort und wenden ihre FUrsorge den Burgern zu, freilich eine Gunst, die auE Gegen
seitigkeit beruht. Immerhin sehen wir z. B. (5. 1.03 E.), was Griinberg in den Jahren 
1.401. ff als landgraflicher Sttitzpunkt bedeutet hat. 
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AusfUhrlich befaBt sich KUther mit dem Stadtrecht und der Verwaltung der Stadt 
im Mittelalter und zieht haufig zum verdeutlichenden Vergleich die Entwicklung an
derer hessischer Stadte wie Frankenberg und Eschwege heran. 

Ein besonders gelungenes Kapitel mit dankenswert vielen Abbildungen behandelt 
das kirchliche Leben im Mittelalter. 

FUr eine so mUhevolle Zusammenstellung der SchultheiBen, Amtleute, Rentmeister, 
Burgmannen, Schoffen und Geistlichen sowie der Burglehensbriefe werden Forscher, 
die sich mit Personen- und Farniliengeschichte befassen, dem Bearbeiter ein beson
deres Lob aussprechen. 

Die Vielfalt der einzelnen Darstellungen, wie die Uber die altesten Stadtansichten 
GrUnbergs oder Uber den ersten Lutherdrucker, der aus GrUnberg kornmt, Uber die 
mittelalterliche Brunnenkunst in ihrer Entwicklung zur modernen Wasserversor
gung - nur urn einige wenige Beispiele zu nennen - ist so reichhaltig, daB die hier 
vorgelegte Geschichte der Stadt zugleim als Heimatbuch einen fUr lange Zeit dauer
haften Wert bekommen wird. 

Dennoch mag einiges kritisch vermerkt sein. Es fehlt eine Notiz Uber die Juden in 
GrUnberg, die ohne Miihe bei Paul A r n s b erg (Die jiidismen Gerneinden in Hes
sen. 1971/72) hatte entnommen werden konnen. Sodann ist das Fehlen von Orts- und 
Namenregister am Ende des Buches fUr den Leser und Benutzer homst nachteilig. 
Endlich muB bei aller Anerkenntnis dieser auBerst fleiBigen Darstellung bemangelt 
werden, daB der wissenschaftliche Apparat sowie ein Literaturverzeichnis venniBt 
werden. Ohne Belege ist das Bum fUr die WeiterforsdlUng im wissenschaftlichen 
Sinne nicht brauchbar. Wenn diese Bedingung aum nur den Fachhistoriker angeht, 
muB dennoch gesagt werden, daB der herausgebende Magistrat hinsichtlich der 
Quellennachweise und der Register keine Kosten hatte sparen dUrfen . Ein Bogen 
ware fUr das Erfordernis ausreichend gewesen. 

Dennoch ist sehr zu wUnschen, daB die flUssig und instruktiv geschriebene Ge
schichte der Stadt GrUnberg in die Hand jedes BUrgers und aller Freunde dieses 
geschichtlich bedeutsamen Ortes gehorte . 

Kurt GUnther 

W i 1 h elm 0 h 1 and: Geschichte des Dorfes Eberschutz. 1.971.. 58 Ss. Kart. 
Selbs tverlag des Verfassers. 

Vf. hat mit groBem FleiB Notizen zur Geschichte des Dorfes EberschUtz (heute: Stadt
teil von Trendelburg) zusammengetragen. Wenn auch Bekanntes hi er wiederkehrt, 
so sind z. B. die Obersichten fUr Pfarrer, Lehrer und BUrgermeister, die Zusammen
stcllung der Flurnamen und Materialien zur Gemeindepolitik im 1.9. Jh. fUr die Lokal
geschichte von Wert. FUr die Geschichte der groBeren Sladt Trendelburg, die nom 
immer nicht geschrieben worden ist, ein interessanter Beitrag. 

Kurt GUnther 

We r n e rId e: Von Adorf bis Zwesten. Ortsgeschichtliches Taschenbuch fur 
den Kreis Fritzlar-Homberg. A. Bernedcer Verlag Melsungen, :1972. DM 

Die Herausgabe eines ortsgeschichtlidten Tasmenbumes fiir einen gehietsmaBig eng 
umrissenen Raum dUrfle woh! der erste Versuch dieser Art in Hessen darstellen. 
Werner Ide hat seiner Arbeit, wie er im Vorwort bemerkt, Reimers Ortslexikon fUr 
Kurhessen und Waldeck als Gerippe zugrundegelegt und dazu in jahrelanger fleiBi
ger Sammel- und Forsmertatigkeit aus der alten und neuen historischen und kunst
historismen Literatur Uber den hessischen Raum, aus Regesten- und Urkunden-
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sammlungen, Zeitsmriften und ortsgebundenen Veroffentlichungen, kartographi
smen Werken und aus eigner Anschauung ein umfassendes ortsgeschichtliches Ta
schenbuch fiir seinen Heimatkreis Fritzlar-Homberg zusammengestellt. DaB sich 
dabei nach der Quellenlage und der Architektur des Ortsbildes Einzelbeitrage von 
unterschiedlicher Lange ergeben, 5011 keine Wertung fUr die Orte ausdrUcken. Ides 
Arbeit sieht sich in der Hauptsache "als ein geschichtlicher Quellennachweis fUr alle 
vorhandenen und ausgegangenen Orte" seines Untersuchungsraumes. Er faBt den 
Begriff des "Ortes" im etymologischen Sinne nicht nur als menschliche Ansiedlung, 
bezieht ihn vielmehr auch auf die Landschaft schlech thin, auf Bergkuppen und Ho
henzUge (Odenberg, Mader Heide), Uindereien (die "Unroder" als Teil der Fritz
larer AIImende), Flur-, Gemarkungs- und andere Bezeichnungen ("Steinkreuz" bei 
Homberg) , die wie auch immer geartete BezUge zu den Menschen d ieses Raumes in 
geschichtlicher oder vorgeschich tl icher Zeit aufweisen. Erstmalig wird hier auch aus 
weit gestreuter Literatur eine voll standige Sammlung der WUstungen zusammen
getragen, aus der die reizvolle Aufgabe erwachsen konnte, eine WUstungskarte fUr 
das Kreisgebiet zusammenzustellen. 

Bei der DarsteIlung der Ortsberichte setzt der Verfasser bestimmte Schwerpunkte, 
u. a. Wandel der Besitzverhaitnisse, Inventarium ortlicher Bauwerke, vor allem der 
Kirchen, bedeutende Manner, Ortsadel, Gerichtsverfassung, Angabe der ortlichen 
Literatur. 

Das Taschenbuch ist ein brauchbares, verlaBliches Nachschlagewerk fUr den Hei
matforscher und Erganzung zu bereits bestehenden Stadtgeschichten. Gelegentlich ist 
alteres Material mit herangezogen, das durch neuere Forschungen bereits Uberholt 
ist. Die sorgfaltigen Quellenangaben erleichtern aber dem Benutzer auch die kriti
sche Wertung. Wirntige Namen, Bezeichnungen und Begriffe in den einzelnen Orts
beschreibungen sind stichwortartig nochmals in den alphabetischen Katalog einge
baut, was die Suche nach bestimmten Einzelheiten auBerordentlich erleichtert. Werner 
Ides Taschenbuch fUllt gerade im Hinblick auf die kommende Gebietsreform eine 
Liicke aus und hilft manches bewahren, was durch den FluB der Reformen in Gefahr 
geraten konnte. 

Erich Kai ser 

Wo If g a n g Her m s d ° r f f: Kassel :1900 bis heute. Dokumentation mit 
:144 Eberth-Fotos und :18 Textabbildungen, hrsg. v. W. Bat z und C. E b e r t h , 
Fotos: Hoffotograf E be r t h und Carl E b e r t h, Layout: K.-O. Blase. Kassel. 
Verlag Schneider & Weber, 2. erweiterte und iiberarbeitete Auflage Herbst 1971, 
177 S., Ln., DM. 

Mit der hier angezeigten "Dokumentation" fUgt der Verlag Schneider & Weber 
seinem Kassel-Programm ein vergriffenes Werk des Jahres '1964 in erganzter und 
erweiterter Auflage wieder ein. Anhand von '144 Fotos (einschl. Umschlagabb.) und 
1.8 weiteren IIIustrationen solI die Stadt Kassel von ,,1.900 bis heute" abgebildet, die 
Wechselhaftigkeit ihres Schidc.sals eingefangen, sollen Ereignisse in den historischen 
Kontext integriert, sollen entscheidende Personlichkeiten im Moment ihrer Verant
wortung portratiert werden. 

In 1.62 Abbildungen lieBen sich dabei moglicherweise, nicht sicher wohIgemerkt, 
aber vielIekht die wesentIichsten politischen Ereignisse oder die bedeutsamsten kuI
tureIlen Hohepunkte oder die Folge der Ereignisse innerhalb irgend eines anderen 
Bereiches darsteIl en. Der vorliegende Band dagegen schwort einer anderen Kon
junktion zu . Er bictet Politik und Sport und Verkehr und Wirtschaft und Krieg 
und ... , insgesamt 21 Themen, die mit Bildreihen van 3 (Fulda) bis zu '12 (Fliegerei, 
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Besurner) pro Absmnitt unterlegt werden. Kurz, er offeriert alles gIeimzeitig, ne
ben-, nam-, durmeinander, er bietet Kassel kunterbunt, wie der Textverfasser W. 
Hermsdorff mehr entsmuIdigend aIs erIauternd vermerkt (S. 9). 

Simer, das BiIdbuch ist zugIeich Schaffensbeleg eines KiinstIers der Kamera, aber 
es bIeibt doch eine "Dokumentation m i t 1.44 Eberth-Fotos", nicht eine Art bio
graphismer Wirkungs- und Erfolgsausweis eines Lichtbildners an h and seiner 
Werke. Der Akzent ist entscheidend: die Abbildungen sind hier Hilfsmittel, nkht 
selbst Gegenstand. Eben darin aber liegt die Schwache des Bandes : mehr sein zu 
wollen als sein zu konnen. 

Lebenswerk und Lebensspuren eines erleuchteten Photographen waren jederzeit 
in einer Auswahl seiner Bilder darstellbar gewesen, die Schicksalsgeschichte einer 
groBen Stadt niemals. 

Die aus der thematischen Ausweitung resultierende Problematik, und damit der 
Auswahl der photographischen Dokumente verscharft sich, wenn man bedenkt, daB 
Bilder allein eines Augenzeugen zur Wahl standen. (Diese Feststellung wird nicht 
gemildert dadurch, daB Bilder aus der jiingsten Zeit von Eberths Sohn beigetragen 
wurden.) War er tatsachHch immer dort zugegen, wo in der kleinen Veranderung 
der groBe Wandel sich andeutete, wo ein Moment Geschichte wurde7. Wir dilrfen 
es bezweifeln! Konnen wir uns den Einsamen hinter seiner Kamera je erlost 
denken aus seiner eigenen personlichen Wertewelt, ihn je als objektiven Chronisten 
erkennen, der beim Blick auf das Gesamte die Einzelheiten nicht vergiBt, der bei 
aller Konzentration auf das Detail auch fasziniert sein muB von der Fiille der Er
scheinungen 7 Wir milssen es verneinen! Die Bilder dokumentieren nichts weniger 
als die Geschichte einer groBen Stadt; sie erlauben aIlein zu erkennen, wann und 
in welchem besonderen Moment dieser eine Photograph Zeuge sein durfte einer 
Begebenheit. Dariiber hinaus vermitteln sie einen Eindruck von dem, was der Schau
ende und Deutende hinter der Kamera als iiberlieferungswert ausgewahlt hat. Die 
Bildfolgen erganzen sich zu einer Spiegelung der Welterfahrung und -erfassung eines 
Einzelnen ; sie sind nie objektiv, nie kontrastierend, nie kritisch, sondern immer ein
schidl.tig, zufallig, selektiv. Ein mehr sozialkritiscn eingestellter Photograph - aber 
nicht nur er - hatte eine andere Welt, eine andere Wahrheit zu zeigen verstanden 
und erst in deren vielfarnem Sich-Erganzen, Sim-Widersprechen hatte das vielleicht 
aufIeurnten konnen, was dieser Band fUr skh beansprurnt : das Schicksal Kassels von 
1.900 bis heute abzubilden. 

Eberth hat Momente jener groBen Ereignisse eingefangen, die die Stadt bewegten, 
hat vor allem des Schonen, Freundlichen gedadtt und es verewigt; nur am Rande 
findet sich, fast verschamt, kleinformatig, Einzelnes, Seltenes aus Krisenjahren, 
-:-errorzeiten, NiederIage und Erniichterung. Gemiitliche Zusammentreffen und Fest
lichkeiten mit mehr als ca. 50 °/0 aller Aufnahmen, der Sport (1.2 Bilder = 8 °/0) und 
die Fliegerei (-14 Aufnahmen = ca. 1.0 °/0 ) sind die Lieblingsthemen des Photogra
phen. favorisierter Gegenstand aber scheint das Militar zu sein: nicht weniger als 
40 Bilder (28 °/0) portratieren kriegerisrne Gestalten l1nd Verbande oder mamen 
wenigstens die Uniform zum wesentlichen Sujet. Diese doppelte Akzentuierung kann 
kein Zufall sein, sie ist in ihrer verzerrenden Wirkung vor allem den Herausgebern 
anzulasten. 

Alle diese Bilderreihen werden - unter gleimen Themabegriffen - vorbereitet 
durch einen 22seitigen Textteil und finden weitere Erlauterungen in ausfiihrlichen 
Legenden. Gar manches Mal muB Hermsdorff ein ungutes Gefiihl iiberkommen ha
ben, wenn er das tatsachlime Geschehen mit dessen photographischer Manifestation 
verglich. So geriet ihm fast jede Bilderklarung zu einem Referat iiber Zusammen-
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hange und Hintergriinde, Lebensdaten, ]ahreszahlen und Ablaufe. Fast immer ge
hen diese ErHiuterungen weit iiber die Bildaussagen hinaus, schwachen ab, korrigie
ren, erganzen, stellen gar sich selbst und das Bild wechselseitig in Frage. 

Ein relativ ausdru<xsloses Bild von Exkanzler Erhard, Dr. Rust (Wintershall) und 
dem ehemaligen Henschel-Chef Goergen z. B. gibt dem Verfasser Gelegenheit, nicht 
nur wesentlicher Aspekte der Kasseler Wirtschaftsgeschichte und mancher prozessua
ler Folgen Goergen'scher TaUgkeiten zu gedenken, sondem auch des Erhard'schen 
Familiensinns Erwahnung zu tun. Dieser fahrt - man hore - am nadtsten Tag ... 
zur Taufe des Kindes seines Neffen nach Immenhausen (5. 88). Kassel :1900 bis 
heute! 

5ieben lusUg geschmiickte Madmen in Fes ttagskleidchen (und vier 501daten!) 
illustrieren einen Text, der von dem Glauben eines bekannten Kasseler ]uden an ein 
eisern gefugtes deutsches Yolk berichtet, den dann die Nationalsozialisten, dieser 
verwandten Einstellung zum Trotz, dennoch in den Tod trieben (5. 55). Ein Bild 
Mackensens, von Kasseler Frauen mit Blumen begriiBt, steht einem Text voran, der 
die ]ahre nam dem ersten Weltkrieg iiberbriickt und anhand der Haltung des Feld
marsmalls zu erlautem sucht, warum so viele geglaubt ha ben, daB Hitler wohl kaum 
Sdtlechtes im Schilde fuhren konnte (5. 99). Ein Blick in die Zuschauerkulisse eines 
FuBbaIlspiels in :1936 erlaubt es dem Verfasser, das Verhalten der hessischen Adligen 
wahrend der Nazizeit zu beleuchten (5. :10:1), usf. usf. Wenn jedoch das bunte Ge
wimmel der sonntaglich Gekleideten auf der KonigsstraBe Veranlassung ist, der 
Pliinderungen, StraBenschlamten usf. der Zeit zwischen dem 21.. 6. und 2. 7. 1.91.9 zu 
gedenken, ist der Abstand zwischen Bild und historisdter Wirklidtkeit besonders 
graB (5. 1.67). Geradezu peinlich jedoch ist die GegeniiberstelIung des versohnlich
gemiitvolIen Bildes der hohen Ehrung Sara NuBbaums durch Oberbiirgermeister 
Lauritzen auf der einen und des grauenvolIen SchicksaIs der Kasseler jiidischen Ge
meinde, insbesondere der NuBbaums selbst auf der anderen Seite (5. 1.70). Wird der 
Betrachter des Bildes das zusatzlim Mitgeteilte tatsachHch in sein Wissen integrie
ren? Wem wird er glauben, dem Bild oder dem Wort? Die spezifi sche Zusammen
stellung der Bilder dieses Bandes macht die Antwort leicht. 

Die Darbietung nam iibergeordneten thematischen Gesichtspunkten smlie!h eine 
das Verstandnis s tiitzende Chronologie aus, sie ist nicht einmaI innerhalb der ein
zelnen Bildreihen immer gewahrt. Dieser Ersdtwerung versumt Verfasser durch 
Wiederaufnahme von bereits Gesagtem, manchmal durch Mehrfachwiederholungen 
zu begegnen (Hohenzollem, Hindenburg, Eingemeindungen usf.) , mil geringem Er
folg. Dabei ist die Schwache dieser brei ten Erklarungen weniger an den fakten
reichen Darlegungen als anhand jener Absdmitte zu erkennen, wo wegen offen
baren Stoffmangels Banalitaten und lapidarzitate, Wertungen durm den Chronisten 
und Absmweifungen, Kneipenromantik und Lokalpatriotismus zu SeitenfUllern 
werden. 

Was sich in der AnkUndigung des Klappentextes ebenso andeutet wie in der Viel
fait der Themenstreuung, verwirklimt Hermsdorff in seinen Darlegungen. Kassel 
wird zur Metropole schlemthin, das Gescnehen hi er spiegelt die Ereignisse anderswo. 
Kassel is t das - mochte man glauben - Zentrum der Welt. Dies auch, wenn der 
Bedeutungsnachweis manchmal etwas miihsam ist: Eine grofle Wanderausstellung 
der Deutsdten Landwirtschafts-Gesellschaft gab es :19:11: aUf dem f orst, und eine 
hessisdie Landwirtschaftssdtau :1958 am Aueausgang beiderseits der Damaschke
s trafle (5. 22). Welche Kontinuitat! Manche Prominente gar kommen auch aus freien 
Stacken, weil ihnen die Stadt und ihre herrliche Umgebung gefaUt (sic! S. 22) und 
dergl. mehr. 
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Nun werden diese Vorwtirfe Hermsdorff (und mit ihm die Herausgeber Batz und 
Eberth) nicht unvorbereitet treffen. Durch seine Versicherung, kein Geschichtsbuch 
vorzulegen, und durch seine Vorbemerkung, Kassel kunterbunt bieten zu wollen, 
wahnt er, manchem die Spitze abzubremen. 

Wenn er alIerdings einem vcn ihm selbst als "hi storism" begriHenen Material 
uObjektivitatN und "KtihleN absprimt, so erstaunt das angesimts von Photogra
phien, angesichts dieser Photographien nicht wenig. Gibt es BUder, die noch distan
zierter, nom reservierter, nom weniger menschlim engagiert sind? Im glaube kaum. 

Diese nicht widersprumslose selbstverleugnung se tzt sim fort in der Klage Uber 
das nur in Bruchteilen gerettete Bildmaterial, und der im namsten Abschnitt ausge
drutkten Freude Uber den GlUckszufaIl, der grope Teil des Bildarch ivs des einstigen 
Hoffotografen Carl Eberth die Kriege hat Uberstehen lassen (5. 9) Was ist zutref
fend? 

Der Klappentext versimert, das Bum werde uns zu Augenzeugen mamen, der 
heipe Atem des Geschehens werde fUr uns nom einmal in Bildern und Text spurbar. 
Gerade das aber muB der entsmeidende Vorwurf bleiben. In d iesen Bildern ge
schieht durmaus nimts ; handeschUttelnde, sich fUr den Photographen gruppierende 
Menschen, Musikkapellen, Militarkolonnen, Redner sind bevorzugte Objekte (mehr 
als 2!J aller Abb.) ; dazu einzelne Gebaude, Gegenstande, StraBen. 

Die Kamera klickt immer nur dann , wenn vielfaltige 
Dynamik zu dutzendfach sich wiederholender Pose er
starrt . 

Es sind Bilder fUr Omas Gutk-mal-BUbmen-das-war-ich-damals-Photoalbum, nicht 
fUr ein Buch, das das Werden, Vergehen und NeuerblUhen einer GroBstadt in sieben 
Jahrzehnten demonstrieren will . Dem Text wiederum gelingt es nirgends, diesen 
Bildem das Leben einzuhaumen, das ihnen innewohnen mUBte, konnten sie leisten, 
was ihnen aufgetragen ist. Von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen gilt die Le
gende nie dem Bild selbst, sie erwahnt Anderes, Neues, wcicht ab, irritiert, gibt dem 
Bild aus dem Wissen a posteriori eine Weihe, die ihm nimt gebUhrt. 

Helmut Burmeister 

P let s ch, Ai f red: Die nordhess isch e Agrarstruktur unter dem Einflup der 
Wirt schaftszentralitiit Kasseis, Untertitel : Die niederhessische Senke und ihre 
Randgebiete (= Marburger Geographiscne Schriften, Hefl 56) MarburglLahn 
1972,165 Seiten, 32 TabeIlen , 12 Karten, 4 Diagramme. 

Der von der geographismen Fachliteratur nimt eben reich bedachte nordhessiscne 
R3um wird in der von Pletsch vorgelegten Arbeit durch die Untersuchung der diesen 
Raum dominierenden Faktoren behandelt. Die Arbeit fUgt sich in die Reihe der Be
mUhungen des Geographischen Instituts der UniversiHit Marburg ein, wissenschaft
liche Grundlagen fUr die Analyse gerade der nordhessischen Landschaft zu schaffen 
und zukunftbestimmende Wirkzusammenhange zu erkennen. 

starke Einwande muB man allerdings gegen das Verfahren des Autors haben, den 
Raum nordlich der Stadt Kassel und die nordosthess ismen Betken bei der Unter
suchung des HEinflusses der Wirtschaftszentralitat KasseIs" auszuklammern, da ge
rade diese Gebiete zu dem von Kassel am sHirks ten urngestalteten Umland gehoren. 
Die BegrUndung Pletsms, diese Gebiete wiesen aufgrund der sonderkulturen und 
"bezUglich versmiedener strukturmerkmale (z. B. verbreiteter GroBgrundbesitz)" 
(5. 9) eine "gewisse" Eigenstandigkeit auf und bedUrfte deshalb der sonderbetrach
tung, kann nicht Uberzeugen. Erstens differenziert Pletsm auch andere raumliche 
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Einheiten und zweitens geht aus dem negativen Wandersaldo z. B. des Landkreises 
Hofgeismar (5. 26) und den Feststellungen von K I i n g 1 und Mic h a e 1 is 2 u. a. 
die ungeheure Sogwirkung des Industrieballungsraumes Kassel auf die nordHch 
und nordostlich gelegenen Kreise hervor. 

Insgesamt zeigt die Untersuchung den Vorteil geographischer Betrachtungsweise, 
namlich die Ergebnisse von Spezialwissenschaften wie clef Geologie, clef Klimatolo
gie, cler Pedologie, clef Geschichtsschreibung, clef Agrar-Okonomie, clef Soziologie 
usw. in ihrer Relevanz zu sehen und sie fur die synthetische Erfassung des Raum
gefiiges zu nutzen. 

So beginnt Pletsch mit der Abgrenzung clef naturraumlichen Einheiten, clef Be
schreibung clef Bodenverhaltnisse und der Betrachtung klimatischer Bedingungen. 
Bei letzterem laBt er sich nicht durch die fUr die Beckenlandschaften gUnstigen Jahres
mittelwerte verleiten, eine frUhe und entsprechend gUnstige ackerbauliche Nutzung 
abzuleiten, sondern er weist auf die fUr diese Gebiete typische T -Inversion hin (im 
Winter) , die die phanologischen Werte in der Weise beeinfluBt, daB die Randlagen 
der Mittelgebirge nimt ungtinstig, die Becken aber relativ ungiinstig erscheinen. 

Er zeichnet so das Bild einer differenzierten Landsch.aft, das eine entsprechend 
vielfaltige Wirtsmaftslandschaft erwarten HiBt. Bevor er auf diese eingeht, unter
sucht der Autor sowohl quantitativ als auch qualitativ (agrarsoziale Differenzierung) 
die Bevolkerungsentwicklung seit dem 19. Jh .. Er weist nach, daB von der Bevolke
rungszahl und -dynamik her sich neben den Ballungszentren Konzentrationszonen 
im Bereich der westhessisch.en Senke von der undynamischen Randzone abheben. 
Kassel und das namste Umland sind sowohl von der Bevolkerungsdynamik als auch 
von der Wirtschaft her die bedeutendsten Aktivdiume. MU der Entwicklung dieser 
Phanomene ist aum die Wandlung der Erwerbsstruktur verkniipft. Das Untersu
mungsgebiet wird im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer sHirker vom agrarischen 
zum gewerblich-industriellen Raum. Erst in den letzten Jahrzehnten wachst auch. die 
Zahl der Erwerbstatigen auf dem " tertiaren Sektor". 

Die Methode des Autors, die Gemeindetypen nach der Zugehorigkeit der Bevolke
rung zu Wirtschaftssektoren abzugrenzen und sie zeichnerisch in einem Korrelations
dreieck darzustellen, ist sicherlich hilfreich, soweit cs um die Bestimmung der Zuge
horigkeit zu Berufen der im Erwerbsleben stehenden "Ernahrer" geht. Sie fUhrl aber 
zu falschen Vorstellungen, wenn man zum Beispiel bei einer als Hindustriell" ausge
wiesenen Gemeinde im Umkreis von Kassel Fabriken und gewerbliche Unternehmen 
anderer Art erwartet. Es konnte sein, daB man dort ein altertiimliches Bauerndorf 
vorfindet, weil ein groBer Teil der Manner in Kassel in der Industrie beschaftigt ist 
und der Ort selbst nur als Wohnstelle dient, wahrend die Restfamilie ihre Neben
erwerbslandwirtsch.aft versieht. Urn MiBverstandnisse obiger Art zu vermeiden, 
hatte der Autor - auch urn die Mobilitat und Dynamik der Bevolkerung zu zeigen -
Pendlerkarten als Korrektiv zur Veranschaulichung der wirklichen Verhaltnisse hin
zufiigen sollen. Man vermiBt iiberhaupt in dieser Arbeit die Darstellung der Funktio
nalitat und der verschiedenen Einzugsbereiche der Stadt Kassel und der anderen 
Zentren. 

Von KasseI aus betrachtet ergibt sich. nach Pletsch.s Darstellungsmethode ein Ring 
von industrielIen Gemeinden, die vorwiegend im Kasseler Becken und dem unmittel
bar anschlieBenden Randgebiet liegen. (Anteil der in der Landwirtschaft beschaf-

1 K I i n g, H.: Die rnoderne Stadt als Therna des Gerneinsmaflskundeunterrichts; dargestelit am 
Beispiel Kaiser, Geogr. Rundschau. 11 /1966/S. 438 ff . 

2 Mic h a e lis I H.: Die Region Kassel und ihre Wirtsmaflsslruktur, Geogr. Rundschau, 5/19681 
S. 165 ff . 
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tigten Wohnbevolkerung kleiner als 10 0/0, Industriebevolkerung 30 % - 50 0/0, 
Dienstleistungssektor 30 % - 50 0/0). Die Gemeinden in der niederhessisdten Senke 
sind vorwiegend als industriell oder gewerblich-industriell einzustufen (industrielle 
Schwerpunkte Kassel und Umgebung, vgl. auch VW-Werk in Baunatal, westlicher 
Teil des Kreises Fritzlar-Homberg, westJicher Teil des Kreises Ziegenhain). In den 
ostlichen und westlichen Randzonen kann man die Gemeinden aIs agrarisch-indu
striell beschreiben. 

Die Behandlung der landwirtschaftlichen Besitzverhaltnisse macht eine historisch 
gewachsene, durch Durchmischung mil Handwerk und Gewerbe bedingte, klein
bauerliche Besi tzstrukturierung Nordhessens deutlich. Das weithin geltende Aner
benrecht kann - trotz alIer ortlichen Unterschiede - nicht fUr diese Strukturen ver
antwortlich gemacht werden. 

In einem weiteren Kapitel untersucht Pletsch die Form der Bodennutzung von 1950 
an und begrUndet die Wandlung der Nut.lungssysteme, urn dann auf besondere 
regionale Entwicklungen in der Veredlungswirtschaft ein.lugehen. Es .leigt sich, daB 
die Wandlungen, sieht man von den vorgegebenen nattirlichen Bedingungen ab, im 
wesentlichen mit einer nur geringen Spezialisierung enden. Diese Wandlungen sind 
weitgehend eine Folge der gesamten wirtschaftlichen Umorientierung und sind weit
gehend von der Entwicklung Kassels beeinfluBt, dessen Ein.lugsbereich bis .lum 
nordlichen VogeIsberg reicht, wo allerdings schon Obersdtneidungen mit dem Frank
furter Wirtschaftsraum spUrbar werden. 

In einer Art Synthese wendet Pletsch im fUnften Teil der Arbeit die Ergebnisse 
seiner Analyse an, indem er, auf Is bar y s Untersuchung fuBend, drei Zonen her
ausstellt: a) die landlichen Verdichtungszonen (Kasseler BaIlungsraum), b) die Ent
wicklungszonen (5enkenbereich vom nordlichen Hessengau bis in die Schwalm) und 
c) Erholungs.lonen (Mittelgebirgsrandgebiete). urn fUr sie die geeigneten MaSnah
men .lu beschreiben, die eine positive Weiterentwicklung der Riiume bedeuten kon
nen. 50 werden Umrisse neuer Wirtschafts- und So.lial1andsdtaften sichtbar, in de
nen neben den natUrlichen die wirtsmaftlichen und auch die so.lialen Faktoren ange
messen beriicksichtigt sind. 

Das vorgelegte Werk ist - trotz einiger 5dtwiichen - ein wichtiger Beitrag der 
Geographie zur Landeskunde Nordhessens. Besonders die Materialsammlung und 
-aufbereitung ist verdienstvoll und bietet sicher AnlaB .lu weitergehenden Unter
suchungen. 

Klaus Keimer 

H a n 5 W ern e r K a I b f u f1: Die Karlsaue und Park Schonfeld in KasseJ 
Dendrolog;scher Anhang von He 1 m u t M j 11 er. 96 Seiten, 1.1. Farbtafeln, 
45 Fotos, 76 Kleinfotos zum dendrologischen Anhang. FriedridJ Lometsdt Verlag , 
Kassel1972. Pappband 25,- DM. 

Unstreitig hat eine soIche anschauliche Darstellung bisher gefehlt, wie sie jiingst von 
Hans Werner KaIbfuB mit seinem reprasentativen Band "Die Karlsaue und Park 
Schonfeld in Kassel" vorgelegt worden ist ; und es ware ungerecht, dabei nicht des 
wagemutigen Herausgebers und Verlegers Fritz L 0 met 5 c h dankend zu geden
ken, der nach den frUher erschienenen Biimern im Querformat .... Kassel" und "Wil
helmshohe" die Veroffentlichung eines weiteren Bandes seiner spe.liel1en Buchreihe 
iiber die ehemalige Residenz-Stadt Kassel untemommen hat. 

Hierzu ist er durch die Erfahrung ermutigt worden, daB erst das Wissen Uber den 
historischen und stilistischen Ursprung, liber die gartnerische und ardtitektonische 
Gestaltung und Uber das auf unsere Tage Uberkommene, im wahrsten Sinne des 
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Wortes Gewachsene das Erwandem und Erleben solcher ungewohnlichen Parkan
lagen zu vollem GenuB steigert. Damit sind von vornherein textliche Fassung und 
bildliche Darstellung des Bandes fixiert gewesen, namlich dem unbefangenen wie 
auch dem wiBbegierigen oder wissenden Spazierganger ein Hilfsmittel an die Hand 
zu geben, Bedeutung und Wert der Karlsaue und des Parks Smonfeld remt einschat
zen und wiirdigen zu kannen. 

Da trocken wissensmaftlkne Abhandlungen iiber die Karlsaue oder aum ober
flachliche Fremdenfiihrer durch den Barockpark aus friiherer Zcit nur nom in Biblio
the ken zu finden sind, gait es nun, die rechte Mitte zwischen wissensmaftlich sorg
faltiger Darbietung des Stoffes und Iebendiger AufschlielSung bleibend wirksamer 
Krafte von Natur und Kunst zu sumen. Das ist dem Verfasser umso mehr gegltickt, 
als er es nimt bei einem ausfiihrlichen Vortrag der geschichtlimen Fakten urn die 
Verwandlung einer zunachst ungestalteten und von Oberschwemmungen bedrohtcn 
Naturlandschaft in einen planvoll angelcgten geschiitzten Park bis hin zu seiner Er
neuerung vor allem anlaBlich der Bundesgartenschau im Jahre 1.955 bewenden lieB. 
KalbfuB zeigt, wie hier nach ersten Ansatzen unter den Landgrafen Wilhelm IV. 
und Moritz der Gelehrte im 1.6. und 1.7. Jahrhundert der ebenso abenteuerliche wie 
geniale 5mopfergeist des Landgrafen Karl irn Verein mit genialcn Kiinstlern nach 
1.700 ein einmalig grolSziigige Parkanlage in Verbindung mit kostspieligen Armi
tekturen entstehen lieB, die selbst in ihrem heutigen, baulich und teilweise aum 
gartnerism ruinasen Zustand geniigend Zauber besitzt, um verantwortungsbewuBt 
sowohl als Kunstwerk wie aum als unentbehrliche "Griine Lunge" inrnitten der 
GroBstadt Kassel , als "Oase der Ruhe und Erholung" gepflegt zu werden. Insofern 
ist die Veraffentlichung dieses Buches besonders verdienstvoll ; denn sie ist geeignet, 
den berechtigten 5tolz der Kasseler Biirger zu nahren und zu kraftigen, daB sie iiber 
einen soJch hochrangigen Kulturbesitz verfiigen. 

Eben dieser Rang wird von Kalbfuss iiberzeugend dokumentiert. Es ist geradezu 
aufregend, sim an Hand seiner Ausfiihrungen zu vergewissern, was erhalten blieb 
oder einer Restaurierung wiirdig ist und was durch rnangelnde Pflege oder Bomben
explosionen irn Zweiten Weltkrieg unwiderbringlich verloren ging. Notwendig haben 
sim dem Verfasser hier oder dort Reflexionen und weiterleitende Gedanken aufge
drangt, deren Berechtigung der Leser bei planmalSigen 5paziergangen durch den 
Auepark nachpriifen kann. Wahrsmeinlim wird der Leser aus der von Helrnut 
Mill e r besorgten und mit Kleinfotos unterstiitzten Aufzahlung und Besmreibung 
vieler im Park siedelnden Gehalze manme Anregung schapfen, die Anlage rnil ge
smarftem Blick zu durmwandern. Der dern Buch beigegebene "Dendrologische An
hang" geht deshalb nicht nur den Naturkundler an. Gerade diese niitzliche Ergan
zung der sorgfaltig auf historisches Material gestUtzten Darstellung von Kalbfuss 
macht das Bum zu einem unentbehrlichen Handweiser in die Bedingnisse des Aue
parks. 

DaB auch der Entstehungsgesmichte des 5chlOBchens und Parks 5cnonfeld gedacht 
und von dem Leben erzahlt wird, das einstmals d ieses Refugium erfiillte, ist die 
natiirliche Folge der in diesem Bildbande angestreb ten Vollstandigkcit und Wissens
erneuerung. Daraus wird deutIich, welche geistigen Wemselbeziehungen zwischen 
dem gewaltigen Auepark und dem kleinen Park Scnonfeld insgeheim wirksam ge
wesen sind, und warum es nahe lag, in sehr viel spaterer Zeit dem botanismen 
Riesengarten, als welcher der Auepark noch heute anzusehen ist, im Zusamrnenhang 
rnil dem Park 5manfeld eine Art Erganzung, den heutigen "Botanischen Garten", zu 
entwickeln, wobei nicht auBer Amt zu lassen ist, daB Kassel im 5chloBpark Wilhelrns
hahe einen weiteren botaniscnen Garten, freilich grandiosen AusmaBes, besitzt. Von 
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hier aus gesehen erhalt die VerOffentlimung des Bumes tiber die Karlsaue zusatzlkhe 
Bedeutung; es schHig t zwanglos eine Brticke von der gestaltungsfreudigen Vergan
genheit tiber die srnwer zu bewaltigende Gegenwart in die mit hoffnungsreidten Ge
danken erwartete Zukunf t. Deshalb ist dieser Band nidtt bloB ein praktischer Hand
weiser, nicht bloB ein kurz gefaBtes gesmichtlimes l ehrbum und aum nicht nur eine 
QueUe genuBvoller Beschaulichkeit. Nicht zuletzt da rum kann zusammenfassend 
erklart werden, daB es eine ahnliche Darstellung der Karlsaue und auch des Parks 
Schonfeld und des Botanischen Gartens bisher n ich t gegeben hat. Richard Litterscheid 

Waiter Kr arnm ,md £rich Mull e r : Sdllo/3 W ilhelm stai. (Text: Dr. 
Waiter Krarn m . Fotografie n : £rich Muller. £inridJtullg des T extes und Layout: 
Herfried Homburg). Georg Wenderot VerIag, Kassel. 1972. 29 S. Text, [57} Ta
feln . DM '5,-. 

SchloB Wilhelmstal is t immer noch das verwunschene Kleinod der kurhessischen 
Ha uptstadt. Man kommt nicht leimt und nicht oft dahin, und es bleibt jedesmal der 
Wunsch, die gesehenen Kostlidtkeiten after und eingehender betrachten zu ka nnen. 
Das ermoglicht uns nun das vorliegende Bildbuch, dessen vorzugliche Aufnahmen, 
meis t von Erich M ti 11 e r , vieles hervorheben, was man im Vorubergehen Ieider 
zu wenig wahrnehmen kann, die aber zugleich das Vordergrtindige in besonders 
glticklichem BlickwinkeI fes thalten. Die Anordnung foIgt etwa einem Rundgang. Sie 
s teigert die Eindrucke von grtiner, besonnter l andscha ft zu solchen aus einer hachst 
verfeinerten, hafischen Lebenskunst und Umweltges taltung. Die Motive sind vieI
falt ig gewahlt, die Aufnahmen sind Kunstwerke in Motivwahl, Ausleuchtung und 
harteloser Scharfe. 

Der Text von WaIter K r a m m erlautert weitgreifend, sorgfaltig und eigensHin
dig die Bau- und Ktins tlergeschichte des Schlosses. Der geistige Hintergrund des Zeit
alters, die Beitrage der sehr verschiedenen Kiinstler sowie der EinfluB des kunst
sinnigen Bauherrn werden anschaulich, - fur das Gebaude sowohl wie ftir seinen 
Dekor - und fUr den Park mil seinen Einbauten. Zeitgenassische Zeichnungen von 
dem, was nicht erhalten is t, und eine Ubersicht tiber die Literatur erganzen die Dar
stellung. Ein Buch zu s teter Freude, vorztigHch geeignet als Souvenir und als Ge
schenk. 

Will man SchloB Wilhelmstal nicht nur aIs Kunstwerk betrachtcn, sondern in sei
ner Vors telIung mil dem - durrnaus nicht nur besmaulichen - Leben eines Rokoko
fiirs ten erfiiII en, so sei h i er erinnert an das Buch von Wolf v 0 n Bot h und Ha n 5 

Vo gel: " Landgraf Wilhelm VIII". (erschienen in den Schriften zu r hessischen Kul
turgeschichte der Histori schen Kommission flir Hessen und Waldeck), das diesen 
Wunsch vorztiglich befriedigen kann. 

Flir d ie sicher fo lgenden weiteren Auflagen des Wilhelmstal-Buches mochte man
def Platz daWr wa re unschwer zu finden - eine Wiedergabe von C u viii i er's 
Fassaden-Entwtirfen wtinschen sowie Grundrisse der beiden Geschosse, die den 
geistigen Rundgang und die Wiederbelebung der Ra ume erfreuli ch erIeichtern ka nn
ten . Ludwig Denecke 

Wa 1 d e m arK u the r: Die Wustung Hausen. (AudJ erschienen als 56. Bd. d. 
Mitt. d. Oberhess. und 25. H. d. Wetzlarer GesdJichtsvereins) GiefJen 1971 Paper
back 240 S. DM 

Die kritischen Oberlegungen zu dem vorliegenden Band werden ansetzen mtissen 
an der durch die Wiistungsforschung genligend erharteten Erkenntnis, daS die Ge-
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schichte der Kirche eines Dorfes ganzlich unterschieden sein kann von der Geschichte 
des um- oder naheliegenden Ortes. Wahrend jener langst wiist tag, blieben die alten 
Dorfkirchen z. B. "nicht selten vom Verfall verschont und dienten noch lange Zeit ... 
zu gottesdienstlichen Zwecken" (5charlau in ZHG 65/66, 195¥55, 5. 75). Die Vor
stellung des Bandes als Bericht liber die Ergrabung einer Wiistungskirche ware In
halt und Ergebnis zweifellos angemessener gewesen; der verliehene Tilel ist leicht 
irrefiihrend. 

Nur wo der Herausgeber und die anderen Autoren sich dem Gebaude und seiner 
Geschichte zuwenden, wirkt die DarstelIung abgerundet, durchdacht, iiberzeugend. 
5icher, auch hier bleibt manche Frage offen, so z. B. die Bedeutung des in der Titel
vignette und u. a. auf der Karte nam 5. 16 ausgesparten, zugangslosen nordlichen 
Nebenraumes des Chores. Aum die Interpretation der wichtigen 5tiftungsurkunde 
des Beatus von 778 ist nicht ganz unproblematisch, muB sie sich dom nicht nur mil 
durchaus nicht eindeutigen Formulierungen, sondern auch mit einer kaum volIig 
sicheren Texttradition auseinandersetzen. Ganzlich hypothetisch sind dann die aus 
diesen Interpretationsergebnissen abgeleiteten Oberlegungen zur Geschichte des 
Ortes; mit dem philogischen wie archaologischen Nachweis der Erbauungszeit und 
des kontinuierlichen Bestandes der Kirche ist - dies gegen 5. 173 oben - dom noch 
nichts Gliltiges liber das Dorf selbst gesagt. Tatsachliffi und allein lImit Hilfe von 
Grabungen im 5iedlungsbereich" (5. 172) lieBen sich die ortsgeschichtlichen Erkennt
nisse gewinnen; diese Grabungen mUBten dabei unvoreingenommen und nimt nur 
"zur Entscheidung zwismen ... Deutungsmoglichkeiten" (ebd.) unternommen wer
den. Eine solche, den unmittelbaren Kirchenbereich Uberschreitende 5patenforschung 
unterblieb im vorliegenden Fall jedoch vollig. 5elbst der ansonsten ausgezeichnete 
siedlungsgraphische Beitrag von Martin B 0 r n muB, da die vermutete Ortslage 
heute fast voIIig unter "dichtem Unterholz" (vg!. 5. 15) liegt, seine Aussagen auf 
eine "wegen der vorgefundenen Verhaltnisse liickenhafte Kartierung" (5. 107) stiit
zen. 

Unsimer in mehrfamer Hinsicht ist auch die von Baldur K e i I mit wissenschaft
limer Akribie durchgefiihrte Untersuchung der "menschlichen Oberreste der Wtistung 
Hausen". Diese Knochen fanden sich "auBerhalb jeglichen anatomischen Zusammen
hangs" als "wirres Knochengemenge" (5. :l:I3) in eben jenem kleinen nordlichen 
Anbau der Kirche. 5ie werden sowohl von den Anthropologen wie vom Herausgeber 
als Oberreste der Bewohner jenes Ortes Hausen in Anspruch genommen, ohne daB 
aum nur ein einziger sicherer Beweis flir diese Theorie vorgelegt wird (z. B. durch 
C :14-Datierung oder durch einen Grabungsschnitt im Bereich des angenommenen 
Friedhofs, dem diese Knochen entstammen sollen). Ganzlich zweifelhaft ist auch die 
Theorie von der Umbettung der Knochen "im Zuge einer systematismen Auffor:" 
stung" (ebd.) des Hauser Berges im 18. oder :19. Jahrhundert. Anders gesagt: Die 
Analyse Keils bezieht sich auf Material, dessen zeitliche wie raumliche Zugehorig
keit zur Wiistungskirche vallig hypothetisch ist. 50lange Lage, Ausdehnung und 
Belegungszeitraum des Friedhofs nicht gesichert und Beziehungen zu dem aufge
fundenen Knornenmaterial hergesteIIt werden konnen, sind aIle, aber aurn aIIe 
historisrnen und demographischen Ausdeutungen dieses Fundanfalls vollig irrelevant. 
Die Gesmlechtsdiagnose des Knocherunaterials z. B. und daraus abgeleitete Ober
legungen miissen - bei einer Verteilung auf 18 mannliche und 17 weihliche hei 23 (!) 
unbestimmten Individuen - schlicht als 5pielerei erscheinen. Der bestandige Blick 
auf Haithabu gar verhietet sich restlos, denn daB bei einer oft umkampften und 
von vielen 5miffen angelaufenen Handelsmetropole mannliche Individuen und unter 
diesen die des erwachsenen Alters urn 40 Jahre mit fast 50 % Uberwiegen, ist nahezu 
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selbstversHindlich. Nom heute hat man zudem keine Klarheit gewinnen konnen 
Uber die wirklime Anzahl der zu jener Handelsstadt an der 5chlei gehorigen Fried
hOfe, aum nimt Uber die vollig verschiedenen Bestattungsformen und Grabfeldein
teilungen, nom Uber das nahezu vollige Fehlen von Belegen fUr mensmHche Indivi
duen Uber 50 Lebensjahre. Vergleichsmoglichkeitcn mit einem Ort mil sicher " nor
maler" Population sind daher nhht gegeben. 

Es versteht sich, daB eine Ausgrabung wie die van KUther unternommen vom 
Wunsche begleitet wird . jede Moglichkeit zur Ergebnisgewinnung und Resultatsi
cherung auszunutzen. Wenn jedoch. an zwei verschiedene, maximal 4 x 2 cm groBe 
Glas5cherben aus nicht sirnerer 5tratigraphie auBerordentlich weitgehende Ober
legungen geknUpft werden, ist die Folgewilligkeit des Lesers restlos Uberfordert. 
Vergleiche mil einem Unikat aus einem FUrstengrab von KoHn (Bohmen) sind nicht 
nur geographisch weit hergeholt, und es verwundert sicher niemanden, daB die zu 
der anderen 5cherbe befragte "Expertenseite . . . nicht genannt zu werden wUnscht" 
(5 . 98 f.). Da5 wissensrnaftliche Vorgehen hier illustriert wUnschenswert klar fol
gender 5atz Uber Funde von einfamem Fensterglas, "dessen 5tUcke 50 klein waren, 
daB daraus k e i n e 5 chi U s 5 e auf GroBe und Form der 5meiben g e z 0 g e n 
we r den k 0 n n ten . Ve r m utI i c h d U r f tee 5 sic h urn 5meiben in der 
Ublknen (!) rhombismen Rautenform g e h and e I t haben" (5.98, Hervorhebun
gen von mir) . 

Nicht weniger unsirner ist manme Oberlegung, die Norbert Wan d an die 
Keramikfunde (meist) aus dem Kircheninnern knUpfen muB, denn aum hier sind 
Tedmik der Exploratoren (vgl. 5. 20 unten) teilweise desolat. Mit ca. 330 meist aus 
dem Innenraum geborgenen 5cherben aus acht Jahrhunderten ist die Grabung in 
geradezu verdachtiger Weise fUndig, bHeben doch vergleichbare Bauten bei ihrer 
Ergrabung nahezu fundleer (vgl. Wand selbst 5. 58) . Die GrUnde dieses Gliicksfalls 
konnen nimt aufgedeckt werden, da eine AnsmluBgrabung fehIt ; das zusatzlkne 
Vorhandensein gar frUhgeschimtlicher (natUrl1ch nidtt - da terminus irrectus - "vor
gesdtidttlidter") 5cherben bleibt ungekI.iirt. Leider bettet Wand seine erfreulidt ge
naue Vorstellung des Materials in die Uberlegung, daB erst das 15. Jahrhundert 
wegen des geringer werdenden 5dterbenanteils als das "Auslaufen der Benutzungs
zeit" (5. 72) der Kirche wahrscheinlim gemamt werden konne, statt der naheliegen
deren Vermutung Raum zu geben, daB, wenn 75 % aller 5cherben friiheren Jahr
hunderten entstammen, dom wohl bereits mit einer vielleicht 5 e h r vie i frUheren 
Odelegung der Kirche zu rechnen ist. (Vgl. z. B. die durchaus in diesem 5inne deut
bare Urkunde von 1324 und die Bestatigung durch die weitere von 1436.) Nam dem 
letzten Krieg, man verzeihe mir diesen Vergleich, wurden Abfalle auch nicht in be
wohnten Hausem, sondem auf Trilmmerhaufen und in Ruinen niedergelegt. 

Die weitestgreifenden kulturgeschichtlichen Bezilge stellt Victor H. El b ern bei 
der Interpretation des Beinreliefbrumstiicks her; erfreulich insbesondere die wissen
smaftliche Vorsicht, die sich der aIJgegenwartigen Gefahr der reinen "5pekuiationH 

(5. 86) bewuBt ist. 
5auber in der Darstellung sind aum die beiden kleinen Beitrage Alfred Hoc k s 

zu den 5teinzeuggefaBen und zu dem gotischen 5chlilssel aus Hausen. In beiden 
Fallen hiltet sich Verf., die aus Vergleichen gewonnenen, einordnenden Ergebnisse 
allzu direkt als Aussage ilber den Ort des Auffindens zu formulieren . 

Dem ardtaologismen und siedIungsgeographischen TeiI, dem u. a. jene Aufsatze 
zugehoren, smlieBt sim der von M. G 0 eke I, W. Kilt her und M. We r n e r 
verfaBte historisme Teil an, der O. a. Urkunde fUr diese Kirme wahrscheinlich zu 
machen, 50wie die betreffende und weitere Urkunden filr eine Kirchen· und Ort5-
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geschichte sucht. Der Band schlieBt mit einem vollsUindigen Urkunden- und Regesten
anhang zum Thema. Irn Formalen ist die gesamte Darbietung einwandfrei, Ver
weisverfahren unci Register sind iibergenau, die optische Einrichtung sowie Skizzen 
und Karten veil zufriedenstellend. Eine bedauerliche Ausnahme bilden allein die 
Photographien, die geiegentlich schlecht bis unzumutbar sind, vcr allem jene des 
Grahungsberichts, allem voran Abb. 3, 5. H. 

Trotz aller Einwande kann die Rezension dieses Bandes nicht unversohnlich sein, 
denn die van allen Beteiligten geleistete Arbeit nohgt uns Achtung ab. Zwar hlilt 
def vorliegende Band weit weniger als der Titel verspricht, doch was er tatsachlich 
anbietet, ist weit mehr, a15 man in vergleichbaren Hillen erwarten darf. Die Schrift 
iiber die Erforschung der Wiistung Hausen ist nahezu ausschlieBlich der Kirche dieses 
Ortes gewidmet. Deren Ergrabung, die Auswertung der allein dort geborgenen Funde 
und die Analyse des einschHigigen Urkundenmaterials sind - da auch die Ortsge
schichte weitgehend Kirmengesmichte ist - fas t alleiniger Gegenstand dieser Dar
stellung. Waldemar Kiither, Pfarrer i. R. und ambi tionierter His toriker hat mit die
sen Ergebnissen nicht nur den greifbaren Nachweis der Richtigkeit seiner voraus
gehenden Uberlegungen erbracht, er hat auch durch seinen personlichen wie finan
ziellen Einsatz bei Grabung und Publikation ein Beispiei gegeben, das zur Nach
ahmung anspornen kann. Er hat sim mit seinen vielen freiwilIigen Helfern - und 
das ist vollig unpathetism gemeint - um un se re hessisrne Heimat verdient gemacht. 

Helmut Burmeister 

Ha n d b u c h de r G e n e a l og i e, Fur den Herold, Verein fur Heraldik, 
Genealogie und verwandte Wissenschaften ZII Berlin, ullter Beteiligung zahlrei
mer Mitarbeiter bearbeitet und herausgegeben von Eck art Hen n i n g und 
Wolf g a n g Rib be, Verlag Degener & Co, NeustadtlAisdt. 24 Abb, 303 Ss. 
Czln, mU farbigem Schutzumschlag DM 24,85, 

Mit dem vorliegenden Handbuch wollen di e Herausgeber und Bcarbeiter erstmals 
seit Ottokar L 0 r e n t z und Eduard Hey den rei c h wieder den Versum unter
nehmen, "eine annahemd umfassende Gesamtdarstellung" der Genealogie zu ver
mitteln, Die Arbeit solI "wissenschaftlichen Anspriichen Rechnung tragen, ohne je
doch praktische Belange dabei auger ac.ht zu lassen." Die Herausgeber hoffen dabei, 
zum Verstandnis der Genealogie und ihrer Methoden beizutragen." (5. V). 27 Genea
logen und eine Reihe jiingerer Wissenschaftler sind an der Bearbci tllng der einzelnen 
Fac.hdisziplinen beteiligt. Es werden drei Komplexe llnterschieden: A. Grttndlagen der 
Genealogie; B. Die Nachbarwissenschaften der Genealogie; C. Organisationsformen 
der Genealogie. Absdmitl A umfagt den Begriff 'Genealogie', die Geschichte der 
Genealogie, die genealogischen Begriffe, die Darstellung der Forschungsergebnisse 
und ihre Kritik, die Hilfsmitlel des Genealogen, die genealogischen Quellen. Ab
smnitt B bezieht sidt auf die historischen Hilfswissenschaften (von der Diplomatik 
iiber die Vexillologie bis zur Kartographie), Kunstgeschichte, Namenkunde, 50ziolo
gie, Rechtswissenschaft und Humangenetik, Abschni tt C ist mil Familienpflege und 
den Familienverbanden ausgewiesen. Auswahlbibliographie, Personen- und 5ach
register wie der Abbildungsnachweis bilden den abschliegenden Rahmen. 

Die einzelnen Beitrage sind von der Person des jeweiligen Bearbeiters und von 
der Same her unterschiedlic.h zu bewerten; grundsatzlich ist aber zu bemerken, dag 
der einzelne Verfasser auf einem so engen Raum einfach nicht iiberzeugend und noch 
weniger annahernd umfassend im 5inne eines Handbuches aussagen kann. Hier hat 
man der Fahigkeit des Einzelnen einfach zuviel zugemutet. Ferner liegt die 5mwache 
eines soldlen Handbumes zu Tage (und in der Vorbemerkung Abs. 3 5. V geben 
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die Herausgeber das auch offen zu): Widerspriichlichkeiten sind unvermeidlich, und 
die strenge Linie der Disposition kann einfach nicht eingchalten werden, weil eine 
Abstimmung der Einzelbeitrage eine Hille von erneuten Bearbeitungen und Karrek
turen zur Folge gehabt hatte. Was zur genealogischen Theorie (S. 3-66) entwkkelt 
wird, spiegeit deutlich die gefahrdete Situation wieder. Wenn die Verfasser der ein
zelnen Probleme der genealogischen Theorie dennoch ihre Vorstellungen vertreten, 
ist das anerkennenswert, auch wenn man im Deta il anderer Meinung sein kann und 
muB. 

Wo wirklidte Fachkenner am Werke waren (Johannes Bud er : Bibliathekarisdte 
Hilfsmittel, Werner V 0 gel: Archivische Hilfsmittel , Walfgang Rib be: Zivil
und Personenstandsregister, Volkmar D res e: Kirchliche Quellen u. a.), ist auf 
wenigen Seiten handbuchgeredtt etwas ausgesagt warden. Ausgesprochen smwach 
ist da s Kapitel "Militarquellen" (W ink e I se s s er) abgehandelt worden. Darin 
ist hauptsachlich nur von der preuBismen Armee die Rede. Die Materialien anderer 
Staatsarchive ohne Verluste (Marburg, Miinchen) sind kaum weniger bedeutend. 
Regimentskirchenbiicher sallen schmalformatig gewesen sein, um besser in der Sat
teltasche untergebracht zu werden - das ist immerhin eine originelle Handbumweis
heit ! Ein Hinweis auf Rapportlisten, wie sie in Marburg z. B. liegen, fehlt ganz. Ober 
so widttige, haufig jedach nirot sehr trarotige, zu den " Finanz- und Wirtsmaftsquel
len" gezahlte Zehntlisten, Urbare und Rechnungsbiicher (Amtsrechnungen) hatte 
mehr gesagt werden miissen. 

Was zur Soziologie (Nachbarwissenschaft?) ausgefiihrt wird (M i t g a u) darf 
als richtungsweisend angesehen werden, und die These, die Friedrich v 0 n K I 0 eke 
1919 formulierte, die genealogische Familienkunde sei als Lehrgebaude aIlgemeiner 
und vergleichender Gesellschaftswissenschaft zu begreifen, sollte als Kern der theo
retischen Grundlegung profiliert herausgestelIt werden. 

Gerd W u n d e r unterscheidet beim Kapitel " Wanderungen" solche als Falge der 
Glaubensspaltung, andere als SiedlungsmaBnahme (O stwanderung) und die Uber
seewanderung. Irrig ist die These, der Augsburger Religionsfriede habe den Unter
tanen das Recht der Auswanderung gegeben. Das betrifft lediglich soIche Landesbe
wohner, die aus Glaubensgriinden umgesiedelt werden waUen. Das Recht zur Aus
wanderung ist durchgangig erst im 19. Jh. verfassungsmaBig ausgesprachen worden, 
und selbst hi er nach mil zum Teil empfindlichen Vorbehalten. Bei den Salzburgern, 
die ubrigens namentlich volls tandig in Listen fUr die Einwanderung nach O stpreuBen 
fes tgestellt worden sind, muB der Vollstandigkeit halber gesagt werden, daB in der 
Gastein, der Rauris und im Arltal bereits wahrend der Bauernkriege die ersten 
Zwangsaussiedlungen erfolgt sind, denen sich weitere im 16.117. Jh. anschlossen, ehe 
1731/32 das Land Salzburg mit der Massenvertreibung (die an Harte modernen 
' Evakuierungen' gleichzusetzen ist) wirtschaftlich ruiniert wurde. Die Uberseeauswan
derung vom Beginn des 19. Jh. an - die varherigen Auswanderergruppen sind zah
lenmaBig im Vergleich hierzu unbedeutend - ist beispielsweise fUr das Kurfiirsten
turn Hessen exakt durch Gesamtlisten und zum groSen Teil auch durch vallstandige 
Aktenvorgange belegt. Xhnliches Material findet sich in bayerischen Staatsarchiven 
wie z. B. in Bamberg, ferner im Staatsarchiv Munster, usw. 

Der Referent bringt in seinem Beitrag eine Menge einzeIner Bemerkungen zu 
Auswanderungen. Er hatte in handbuchartiger Kurze weit mehr bringen konnen, 
auch Uber die Tatsame, daB das Verfahren bei der Auswanderung in den deutschen 
landern wahrend des 19. Jh. stark voneinander abweicht. Grundsatzlich soUte er
wahnt werden, daB jeder Umsiedler mit dem Abzugsgeld, meist 10 0/0, aktenmaSig 
belegt werden kann, und am art der Niederlassung mit dem Einzugsgeld ausgewie-
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sen wird, und weil hierbei haufig sein Herkunftsort genannt ist, kommt diesem 
Namweis eine erhebliche Bedeutung zu. Vollig irrig ist die Vorstellung, die Revolu
tion von 1848 habe den Auswandererstrom ansmwellen lassen. Was zur Methodik 
der Wanderungsforsmung ausgefUhrt wird, ist ohne Aussagekraft. 

Die fragwiirdigkeit der Auswahlbibliographie stellt Wolfgang Ribbe in einer 
Vorbemerkung hierzu heraus, und es ware in der Tat weit besser gewesen, wenn 
jedem Kurzbeitrag hornstens 6 THel beigegeben worden waren. Was auf 40 SeHen 
Bibliographie im Anhang geboten wird, ist zum Teil veraltet und ganzlim iiberholt. 

MH diesem Handbum ist trotz bester Ansatze im einzelnen insgesamt das Versums:
stadium nicht iibersmritten worden. Seinen Informationszweck wird es dennom hier 
und da erfiillen. Was als Ergebnis bleibt, ist die sichere Erkenntnis, daB es in der 
Genealogie nom groBer Anstrengungen bedarf, um iiber die Leistungen Eduard 
Heydenreims und friedrich von Klodces hinaus zu einer neuen Grundlegung zu 
kommen. 

Kurt Giinther 

He i n z Se h u I er: Verzeidmis der Kircnenbucher der Archivstelle Koblenz 
des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland. Selbstverlag des Evangeli
schen Kirchenarchivs Koblenz, Karmeliterstrafje 1.-3. 1.971. Flexible Lw DM :12,-. 

Eine Veroffentlimung wie die vorliegende kann man grundsatzlich nur begriiBen, 
zumal wir von einem sehr erwlinschten Generalkatalog aller Kirchenblicher noch 
weit entfernt sind. Der Verf. fiihrt im Vorwort in die Probleme des Kirchenbuchbe
standes der Archivstelle ein. In Koblenz werden nach dem Stande vom 1. September 
'1971. folgende Gruppen von Kirchenbiichern gelagert: Kirmenblicher der Kirchenge
meinden des Landes Rheinland-Pfalz mU 876, Garnisonkirmenblimer mit 146 und 
Kirmenblimer von TruppeneinheHen mit 110 Banden. In der Liste der Kirmenblimer 
wird dann jeweils nach dem vorausgehend beschriebenen Umfang auf die zusatzlich 
im KB enthaltenen chronikalismen Notizen hingewiesen, deren Wert der Benutzer zu 
smatzen weiS. 

Im Vorwort heiSt es, die Armivstelle sei sehr urn die Erweiterung ihres Bestandes 
bemliht. Diesem Bestreben sollte man vollen Erfolg wiinschen. Im lokalen pfarr
armiv, konnen die KB in der Regel nicht immer so sorgfaltig behandelt werden, wie 
sie es verdienen. Zentralisierte KB in Archiven - wie z. B. im Diozesanarchiv Hildes
heim - werden samgerecht restauriert und gelagert - und reduzieren flir den Be
nutzer den Aufwand an Zeit und Geld auf ein MindestmaS. 

Dem Bearbeiter (und Armivar) Heinz 5 c h li 1 e r und der Archivstelle Koblenz 
ist fUr die Herausgabe des Verzeimneisses herzlich zu danken. Wer im Land Rhein
Iand-Pfalz genealogisme Forschungen betreibt, sollte sich das preisglinstig angebote
ne Heft nicht entgehen lassen. 

Kurt Giinther 

F r j t z D re j hell er: ,ohann von Otthera, de r Retter der thuringiscnen Stadt 
Muhlhausen im Bauernkriege (Aus mitteldeutsdten Forschungen). Lebensbe
sdtreibung. Hamburg: Verlag Ludwig Appel & Sohn 1.971. 21.9 5., kart. DM 1.8.50. 

Im Mittelpunkt dieser Lebensbesdtreibung steht die Tatigkeit des Johann von Ott
hera (1.479/80-1547) als Syndikus der Reimsstadt M ii h 1 h a use n in den Wirren 
der Jahre 1.523 bis 1525. Ziel des Verf. ist eine Revision des Bildes, das die Gegner 
Ottheras in Miihlhausen schon zu seinen Lebzeiten geschaffen hatten und das bis 
in die neueren Arbeiten zum Bauernkrieg in Mitteldeutsmland und den Mlihlhauser 
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Wirren fa rtwirkte. Aufgrund eingehender Auswertung van z. T . erst neu erschlos
senen Quellen kommt Verf. zu dem Ergebnis, daB Otthera keineswegs Berater 
Thomas M U n t z e r s, sondern vielmehr dessen Gegenspieler war, daB er auch 
nicht als Verditer MUhlhausens, sondern im Gegenteil als der Retter der 5tadt an
zusehen ist. Nur der von ihm nach der 5chlacht bei F ran ken h a use n (1.5. Mai 
1.525) durchgesetzten kampflosen Obergabe der 5tadt an die mit der Reichsexekution 
beauftragten FUrsten war es zu verdanken, daB MUhlhausen nicht geplUndert und 
zerstort wurde und damit d ie Grundlage fUr den spateren Wiederaufslieg erhalten 
blieb. Dem Ergebnis der Darlegungen Dreihellers wird man im graBen ganzen zu
stimmen konnen. Bei der Beurteilung der Ereignisse und vor a llem der Person Tho
mas MUntzers, der Verf. in keiner Hinsicht gerecht wird, wird man wahl doch zu 
abweichenden Ergebnissen kommcn. Wichtig sind auch die einleitenden Kapitel Uber 
Herkunft, Jugend und erste Berufsjahre und die abschlieBenden Abschnitte Uber 
Otthera als 5chultheiB der drei verbUndeten FUrsten (Uber die an sie verpfandeten 
20 Dorfer der Reichsstadt) und Uber seine Tatigkeit als fuldischer Kanzler. Sehr 
eindrucksvoll wird in diesen Abschnitten die verwandtschaftliche Verflechtung der 
fUhrenden Familien in den thUringischen 5tadten und in der Beamtenschaft der um
liegenden Territorien dokumentiert. Die im Anhang in Listenform gebotene 5tamm
tafel mil ausfUhrlichen Erlauterungen untermauert diese Feststellungen. An die 
eigentliche Darstellung schlieBen sich zwei Exkurse ,.Abrechnung mit der MUhlMiuser 
Geschichtsbeschreibung" und ,. Brosamers Bildnis vom Jahre 1.536", Anmerkungen, 
Quellen- und Literaturverzeichnis, Abktirzungen und ein H Verzeichnis der . . . Per
sonennamen" an. Wohl als schons tes Ergebnis d iese r "cum studio", bisweilen a uch 
"cum ira et studio" verfaBten lebensbeschreibung des Iohann von Otthera darf 
wohl die Wiederauffindung des von dem Fuldaer Maler Hans B r 0 s a mer 1536 
gemalten Bildnisses von Otthera gel ten. Verfasser hat dariiber und Uber die RUck
kehr des Bildes nam Hessen ausfUhrlich in der "Hessischen Heimat" (20. Jg. H . 4, 
1970, 5. 1.l.4-1.l.6) berichtet. 

Hans-Peter l achmann 

Hessische Trupp en im amerikanischen Unabhiingigkei tskrieg (HETRINA) - In
dex nach Familiermamen - Band I. Bearbeitet vom :11. wissenschaftl. Lehrgang 
unler der Leitung von Eck h a r d G. F r a pt z und 0 I t ° Fro h 1 i ch. Mar
burg 1.972. Fotodrudc Simon, Marburg. ( = Veroffentlichungen der Archivschule 
Marburg (Instilut fur Archivwissenschaft, IITg. van Prof. Dr. Kurt Dulfer, N r. 1.0). 

In der Vorbemerkung dieser a uBergewohnlic:hen Publikation bcmerkt Olto Frohlich: 
"Eine der konkreten Anwendungsmoglic:hkeiten der elektronischen Datenverarbei
tung im archivischen Bereich Ii egt in der Nutzung der Sorticrfunktion des Computers 
flir umfangreiche Indizierungsvarhaben, die m it herkommlichen Methoden nich t oder 
nur schwer zu bewaitigen waren. Die Mechanisierung wird allerdings erst da sinn
voll, wo gleichartiges Da tenmaterial entsprechenden Umfangs zur Verfiigung steht ; 
kanadische Erfahrungsberichte nennen als untere Rentabilita tsgrenze 20000 Oaten." 
FUr die Archivschule Marburg bot sich das reiche Material an, das im Staatsarchiv 
Uber die im amerikanismen Unabhangigkeitskrieg 1.776-83 eingesetzten Hessischen 
TruppenEormationen nahezu vollstandig vorhanden ist. 

Die Erfassung erstreckt sich auf die 4 Grenadierbataillone von linsingen, Block 
(van lengerke), von Minnigerode (von l owenstein) und KohJer (Graf, Platte) sowie 
das Garnisonregiment von Huyn (van Benning). Die Grenadierbataillone haben 4, 
das Garnisonregiment 5 Kompanien. Die Effektivstarke der einzelnen Kompanien 
betrug im Kriege 105 Mann, demnach waren die Bataillone je 420 Mann stark, das 
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Regiment mit 5 Kompanien 525 Mann ; dazu kommen die Mittel- und Unterstabe, die 
beim Regiment 14 Kopfe betrugen. Somit sind einschlieBlich der SHibe im vorliegen
den Untersuchungsabschnitt rund 2 250 Soldaten datcngerecht aufgenommen worden. 
Die Namen und Oaten sind mU Hilfe der MaB- und Rangierlisten, der Ranglisten 
(bei Offizieren) und der monatlichen Rapportlis ten festgestellt worden. Leider muB
ten Angaben ilber Vermagen, Familienstand, Kinderzahl u. a. bei den Beurlaubten 
ausgeschlossen werden. Auf den 80spaitigen Maschinenlochkarten sind somit folgen
de Merkmale abzulesen: Familienname, Vorname, Alter, Herkunftsort (modernisiert) 
Ortskennzahl, Dienstrang, Einheit, Art des Vorkommens, Da tum der Nennung und 
Belegstelle (Archivsignatur). InnerhaJb dieser Merkmale werden fur weitere Anga
ben Abkilrzungen verwendet. Da der einzelne Mann mit EinstelIung, Desertion, Er
krankung, W iedereinstellung usw. mehrmaIs regis triert wird, ergeben sich fUr die 
oben beschriebenen Einheiten B 800 Dalenzeilen. 

Es kann nicht Aufgabe des Rezensenten sein, d ie in der Vorbemerkung von QUo 
Frahlich dargelegten Gedanken fur den technisrnen Bereich hier zu erlautern. Es 
kommt vielmehr darauf an, die Frage nach der wissenschaftlichen Verwendbarkeit 
der Ergebnisse zu stellen. Hier kann man uneingeschrankt fes tstellen, da€ HETRINA 
- auch wenn d ie EDV nicht komplett sein kann und will - der Forsmung eine bis
her nicht gebotene Hilfe in d ie Hand gibt. Wenn die Aufbereitung all er Truppenteile 
abgeschlossen ist, werden wir mit absoJut zuverlassigem Material- die Aktenli.icken 
beriicksichtigt - das vollstandige rnilitarische Potential der hess ischen Truppen im 
Unabhiingigkeitskrieg urn rei Ben ka nnen. Bis dahin sind wir uberwiegend auf frag
wiirdige Srnatzungen angewiesen. 

D ie zweite wirntige Frage, die den Genealogen und den Historiker interessiert, 
richtet sich auf das Problem der Deserteure, die auf der Seite der Amerikaner uber
gegangen und dort verblieben sind. HETRINA wird hier zumindest eine wichtige 
Antwort geben, weil wir in der Tat sehr genau nunmehr den einzelnen Oberlaufer 
kennen. Allerdings ist die Problematik der Desertion vielschichtig und vermutlich 
exakt gar nimt IOsbar. Die Deserteure sind namentlich im allgemeinen in den Rap
portlisten verzeichnet, oft mit dem Dienstalter (was HETRINA nicht ausweist) und 
naheren Erlauterungen zum Vorgang der Desertion (z. B. unter Mitnahme des Pfer
des, der Waffen, der Montierung u. a .) . Beim hessischen Feldjagerkorps - das bisher 
nicht bearbeitet worden ist - deserti eren d ie gleichen SoJdaten zwei- oder dreimal. 
Ob der Gefangene in der Gefangenschaft ta tsachHch desertiert d. h. feindliche Dien
ste genommen hat ist, lath sich nur nach den fragwurdigen Aussagen ausgewechsel
ter SoIdaten vermuten. Es ist al so hier kaum magtich, die Deserteure zahlenmaBig 
zu fixieren. Wir milssen mil einer Dunkelziffer rechnen. Dazu kommt eine Tatsache, 
die aktenmaBig kaum belegt werden kann. Die Deserteure kehren zwar aus der De
sertion mitunter zum eigenen Truppenteil zurilck, aber in anderen Fallen lassen sie 
sich van englischen Verbanden anwerben. Da Deutsche in amerikanischen, englismen 
und hessisch-waldeckisch-hanauischen Einheiten dienen, is t es Hir den Deserteur nicht 
schwer, bei irgendeiner Truppe unterzutaumen. 

Von den im Laufe des Krieges Entlassenen ('Dimittirte' ), die nach ErfiiUung der 
Dienstverpflichtung ausscheiden, laBt sich in der SchluBphase der Kampfhandlungen 
und wahrend des Waffenstillstandes an Hand der Rapportlis ten sicher sagen, ob sie 
amerikanische Bilrger geworden sind. Hier wird bei der Entlassung in der Tat no
liert, daB ein Verbleiben im Lande gewfinsmt wird . Aber die Zahl der "DimittiertenH 

ist gering. 
Die Entlassung in den USA ist nur ffir Auslander im Jagerkorps zuiassig. Zahlen

maGig sieht das fur das Jahr :1783 (ausgenommen den Monat Juli, fUr den keine An-
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gaben erha lten sind) folgendermaBen aus: Die Sollsta rke des Korps betragt 20 Offi
ziere, 84 Unteroffiziere, 6 Feldschere, 1.8 Spielleute und 900 Hige r = 1.028 Kopfe, d ie 
s ich. einsch.li eB Iich. Stab auf 6 Kompanien verteilen, da runter eine beritlene. Die ef
fektive Starke zum Dienst wird im November mit 20 O ffizie ren, 65 Unteroffizieren, 
3 Feldscheren, 1.5 Spielleuten und 486 Jagern ;:;; 589 Kopfen ausgewiesen . lm Novem
ber 1.783 werden 1.0 Unteroffiziere und Jager entlassen, 65 desert ieren. Die Gesamt
zahl der im Jah re 1.783 deser tierten Jager belauft sich. auf 1.87, na mlich l.l. Unteroffi
ziere, 1. Spielmann und '1 75 Jager. Entlassen werden im gleichen Zeitra um 36 SoIdaten 
(3 Unteroffiziere, 2 Feldschere, 2 Spielleute und 29 Jager) . Som it be tragt die Gesamt
zahl der Dese rteure und Entlassenen 223 SoIda ten versch.i edener Dienstgrade (Offi
ziere ausgenommen). Das sind rund 20 % der oben genannten Sollsta rke. 9 Jager 
sistieren sich nach Desertion im Berichtszeitraum. 

Man mag es bedauern, daB d ie No tizen, d ie in den Lis ten tiber das Personliche der 
SoIdaten etwas aussagen, nicht elektroni sch verarbeitet warden sind. Die Komplika
Honen dafUr ka nn der Fachmann beurteilen. Das is t hier unerheblich. Entscheidend 
bleibt, daB HETRI NA exaktes Zahlenma terial fU r d ie wissensm aftliche Dearbeilung 
und die Nachfo rschung im Einzelfa ll vo rlegt. Fur d iese g roBe Leis tung, d ie sich. beim 
Band I sehr deu tlim zeig t, ist dem Herausgeber und vor allem den Bearbeitern, Ec:k
ha rt G. F ran z und OUo F r o h l ie h , und nimt zuletzt den T eilnehmern des 
l.l. . wissenschaftlichen Lehrgangs der Archivsch.ule Marburg zu danken. Ein Ergebnis, 
das sich sehen lassen kann. 

Kurt Gtinther 

Be (I m t e" t If m If n d P far r e r 5 t a n d . 1400-1800. Budinger V ortriige 1967 
( ;:;; Deutsdte FiiT,ru ngsgeschidt ten in der N euzei l, Band 5. Im Auf trage der Ran
ke-Gesellsdl af l, Verei nigu ng fu r G esch ichte im offe ntlichen Lebcn und des Insti
lutes z ur ErforsdlUng historischer Fu hrungsschechlen I,erausgegebe n von Gun 
I her F ra n z ) . 269 Ss. 26 Bildtafeln C. A. S tarke Ver lag LimburgILah n 1972. 
Ln. D M J6,-. 

Oer Abdruck von Vortragen, di e beim Erscheinen d ieser Rezension fUn f und mehr 
Jahre zurUck liegen, is t in mehrfache r Hinsicht problematisch, und man muB bei der 
Beurteil ung davon a usgehen, daB die einzelnen Autoren ihre Thesen inzwischen lie
ber erganzt und korrigiert sahen, ehe der Kritike r sim mit ihnen a use inandersetzt. 
Oennoch kann man von vom herein sagen, daB der Abdruck solmer Referate urn der 
Same willen ge rech.t fe rtigt ist. 

Anerkannte Fachkenner haben sich zu der Frages tellung des Titels fUr bestimmte 
Gcbiete geauBer t. O swald v 0 n G 5 c hi i e s 5 e r untersuch t das Beamtentum der 
hohen Reichsbehorden, Niklas F r ei h e r r v 0 n S c h r e n k u n d N o t z i n g 
befaBt sich m it dem bayrischen Beamtentum 1.430-11 40, Hans-Martin 0 e e ke r
H a u f f geht auf die geistige Fijhrungsschicht in Wtirttemberg ein, Albrecht Eck
h a r d t untersucht das Problem Beamtentum und Pfa rrers tand in Hessen, Clemens 
S t e i n b i eke r b ietet einen Abri8 des Beamtentum in den ge is tlichen FU rstentil
mem Nordwestdeutsmlands im Zeitraum van '1430-1.740, Harald Se hi e eke I 
widmet sich der Pfarrersch.a ft und dem Beamtentum in Sachsen-ThUringen, Gerd 
H e i n r i c h steUt das Problem Amtstragerscha ft und Geis tlichkeit in Brandenburg
PreuBen "1 450-1.786 heraus und Gerhard van L e nth e s Arbeit g ilt der Beamten
schaft in Niedersachsen. AusfUhrliche Literaturh inweise sind den einzelnen Beitragen 
angesch.lossen. Ein Namenregister hilft bei der schnellen ErschlieSung des Inhalts. 
Insgesamt kann man mil groSer Befried igung nach. dem Studium der landschaftlich. 
gelosten Fragc, daB ein gut gelungener Einstieg in die Beziehungen zwischen Beamten-
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turn und Pfarrersmaft in dem genannten Zeitraum verzeichnet werden darf und daB 
die grundlegend gewonnenen Erkenntnisse fiir die kommenden Forsmungen von gro
Bern Wert sind. Eine Feststellung indessen kann vorweggenommen werden: das Un
tersumungsmaterial ist ungeamtet f1eiBiger und zumeist erschopfender Untersu
chungen in fast alien Untersuchungsgebieten noch immer Iiickenhaft. Die Referen
ten haben das nicht zu ilhertiinchen versucht, sondern betont auf die Brachfluren auf
merksam gemacht. 

FUr die ZHG ist nun natilrlich von besonderem Interesse, was Albrecht Eck
ha r d tUber Beamtentum und Pfarrerstand in Hessen ausfilhrt. (5. 81.-1.20) . E. 
macht eingangs darauf aufmerksam, daB die Beziehungen zwismen den beiden 5Hin
den erst im 1.8. Jh. zu einer weitgehenden sozialen Angleichung gefilhrt hatten. Aus
gehend von der nicht ermutigenden Quellenlage kann das vorgelegte Ergebnis nur 
als erster Versuch angesehen werden. Eckhardt untersucht zunachst das Beamtentum 
vom spaten Mittelalter an bis zum 18. Jh. fUr die Landgrafschaft Hessen insgesamt 
und beschrankt sim dann wegen der Quellenlage auf Hessen-Darmstadt. Er betont 
jedom, daB im Vergleich zu Hessen-Kassel der Unterschied in der Entwicklung nicht 
allzu groB gewesen sein konne. 

Bei den Pfarrern nimmt Eckhardt wohl zutreffend an, daB sie im MA aus der 
stadtischen Oberschicht gekommen sind, und das ist im 16. Jh. noch Uberwiegend der 
Fall. Belegt ist diese These durch Zahlen, die auf den Veroffentlichungen von HUtte
rodt und Milbradt basieren. Der Anteil der 5tadte als Herkunftort der Pfarrer be
lauft sich auf 70 bis 80 0/0, wahrend die Pfarrersfamilien etwa mit 20 0J0 beteiligt sind. 
Bemerkenswert fUr die Aufwartsentwicklung des Pfarrerstandes ist die Tatsame, daB 
der Pfarrer fast durchweg nicht unter dem Stand heiratet. Die Mehrzahl der ange
henden Pfarrer gehort nach der Reformation zu den 5tipendiaten. DaB die Land
pfarrer oft ' in unvorstellbarer Armut' gelebt hatten (5. 1.06), ist wohl etwas zuge
spitzt ausgedruckt. Die wirtsmaftlime Sicherung ist von den Landesherren nach der 
Reformation durch Uberlassung von Kirchengut durmweg erfoIgt, doch ist das Gefal
le beim Einkommen zwismen Beamtentum und Pfarrersrnaft auf dem Lande gewiB 
augenfallig. Beim Konnuhium der hoheren Geistlichkeit in den Residenzen ist dann 
im 17.11.8. Jh. der Zug zur hoheren Beamtenschaft und zum Adel unverkennbar. 

In einer Zusammenfassung stellt Eckhardt als Ergebnis etwa folgendes heraus. 
Die landsassigen Adligen und die unzweifelhaft bilrgerlimen Mitglieder in der land
graflimen Kanzlei des 13.11.5 . Jh. bilden die Ausgangslage. Wahrend der Amtmann 
(zugleich militarischer Fiihrer) his urn 1500 adlig gewesen ist, sind Rentmeister und 
SchultheiB biirgerlicher Herkunft. Die nachfolgende Epoche ist dadurch gekennzeich
net, daB die biirgerliche (weil vom Landesherren ahhangige) 5chicht Beamtenposi
tionen besetzt und den Adel auf die hoheren 5tellen bei Hof und heim Militar be
schrankt. Diese Entwicklung hangt offensichtlich mit der Teilnahme am Bildungs
aufschwung zusammen. Biirgerliche 5michten gelangen vom Reformationsjahrhun
dert an eben schneller in den GenuB einer hoheren Bildung, wahrend der Adel zum 
Teil sehr zogemd namfolgt. Dem sozialen Habitus nach ist der Pfarrer im 16.IJ.7. }h. 
dem Mittel- und Lokalbeamten zuzuordnen, er riickt erst im 1.7. Jh. an die hohere 
Beamtensmaft her an. Entscheidend fiir die Entwiddung des Pfarrerstandes waren die 
Herkunft der angehenden Pfarrer aus dem Stadtbiirgertum und das 5tipendiaten
wesen. Von gesmlossenen Heiratskreisen nam M i t g a u kann nur im einge
schrankten Sinn bei der hoheren Geistlichkeit gesprochen werden. 

Der Beitrag Beamtentum in Hessen zeimnet sich dadurch aus, daB der Uher die 
Aussage der Quellen hinaus auf jede 5pekulation verzichtet und sehr deutlich auf
zeigt, wo die Grenzen der Deutungsmoglichkeit liegen. Zugleich. raumt er mit Illu-
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sionen liber den Standort der hessisch.en Pfarrerschaft auf und klart nlichtern das 
Verhaltnis zur Beamtenschaft, soweit das eben nach der Aussage der Quellen ver
tretbar ist. Ein insgesamt trotz aIler Behinderungen ein hachst instruktiver und gut 
fundierter Beitrag zur Geschichte der Beamten- und Pfarrerschaft in Hessen. Weitere 
Untersuchungen soUten hier folgen. Im Literaturverzeichnis ist nicht erwiihnt die un
gemein aussagekraftige Zusammenstellung der Studierenden der Jahre 1368 bis 1.600 
aus dem Gebiete des spateren Kurflirstentums Hessen von Adolf S t 0 I z e I (5. 
Suppl. zur ZHG. 1.875). Dort ist ersichtlich, daB die aus Burgmannenkreisen der hes
sisch.en Stiidte hervorgegangene Schicht der ratsfahigen Familien des 1.4./15. Jahr
hunderts liberwiegend das studierende Element steUt und daB hier somit der Ur
sprung der klinftigen Pfarrerfamilien zu suchen ist. 

Kurt Glinther 

Wa I d e eke r 0 r t 5 5 i p pen b u c her, Band :1.): Bra u n 5 en. Bearbei
ler: Rob e r I We I e k a m. Herausgeber: Waldeddsdter Geschichtsverein , 
Arolsen. 1.971.. Masdt. Smr. vervielf. 4 0 1.69 Ss. mit 3 Tafeln, 7 Abbildungen im 
Text und 5 Zeimnungen. Kartoniert. 

Ober das neueste Waldeeker Ortssippenbuch der kleinen Gemeinde Bra u n s e n 
(Beginn der KirchenbUcher 1.642, zunachst gemeinsam mit Elleringhausen, nach. der 
Llieke 1.678-1-707 selbstandig) kann man sich wieder einmal wirklich. freuen. Auch 
diese Publikation in einer nun schon reeht ansehnlich.en Reihe ist mehr als ein bioSes 
Ortssippenbuch mit nad<ten Zahlen und Oaten. Robert Wetekam hat wiederum die 
Ortsgesdtichte vorangestellt (S . 5--74), danach folgen in der bewahrten Bearbeitung 
die Familien. Angehangt ist ein Bedcht liber den Bergbau im Nachtigallenbusch 
(5. 1.6811.69), den Karl 5 c h a fer (Todenhausen) zur Verfligung gestellt hat. Kar
ten, Abbildungen, Zeichnungen, Register, Literatur - an alles hat der Bearbeiter mit 
der sorgfalt gedacht, die seine bisherigen Arbeiten auszeichnet. Der Genealoge und 
der Historiker wissen urn die vielfaltige MUhe, die hinter den lebendig vorgetrage
nen Tatsach.en aus der Gesch.ichte des Dorfes Braunsen steekt - eine ausgezeichnete 
Leistung, die ein stich- und hiebfestes wissenschaftliches Ergebnis verrat. Herausge
ber und noch mehr dem Bearbeiter geblihrt ein herzlicher Dank. 

Kurt Glinther 

G er h a r d Bat z i n g: Gesdtidtte der Stadtkirche zu Homberg und ihrer Pfar
rer. (= Homberger Hefte. Beitrage zur Heimatgeschichte und Familienkunde. 
Heft 911.972) Masch. Schr. vervielf. Herausgegeb en vom Zweigverein Homberg 
des Vereins f. hess. Geschichte u. Landeskunde. Kart. 1.5 9 Ss. 4 Abb. 1. Federzeich
nung. 

Die stadtkirche in Homberg war 1.526 Tagungsstatte der Synode, von der die Refor
mation in der Landgrafsch.aft Hessen ihren Ausgang genommen hat, wie die Gedenk
tafel neben dem Hauptportal ausweist. Nunmehr legt der Zweigverein Homberg als 
Hefl 9 der Homberger Hefte die Geschichte der Stadtkirche und ihrer Pfarrer vor. 
Pfarrer Gerhard Bat z i n g (Fritzlar) hat das Material flir die lange Reihe der 
Pfarrer, die mit dem Pleban Johann 1.231. beginnt, umsich.tig und vol1standig zusam
mengetragen und durch ausflihrlidte genealogische Oaten der Pfarrerfamilien er
ganzt. Die QueUen und die Literatur werden ausgewiesen, Register zur schnellen 
Benutzung sind beigefiigt, zahlreiche Hinweise offnen den Weg zum Verstandnis 
eines bedeutenden Kapitels der stadtgesch.ichte. 
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ObeT die Geschichte def Stadtkirche berichtet Erich K a i 5 e r kurz, instruktiv und 
griindlich belegt auf Seite :1-8 in einem def Pfarrergesdlichte vorangesteIlten Beitrag. 
Friedrich Wilhelm Eis e n b erg, Dr. G 0 n n e r m a ann, Kart M e e r 5 und 
OUo V e 5 per haben hei def Abfassung des Manuskripts wertvolle Hilfen gegehen. 

Kurt Giinther 

P a u I A r n 5 b erg: Die jiidischen Gemeinden in Hessen. Anfang - Unter
gang - Neubeginn. 2 Bande, 51.4 bzw. 500 S. Societiits-Verlag Fran kfurt a, M. 
19T1/72, Ln. DM 78,-. 

oer Frankfurter Jurist, Journalist und Publizist legt mit seinem zweiblindigen jiidi
schen Gemeindelexikon die Frumt einer sechsjahrigen SammelHltigkeit vor, die nicht 
nur von seiner erstaunlichen Arbeitskraft Zeugnis ablegt, sondern mit ihrer enormen 
stoffuIIe zweifeIIos eines der wichtigsten Nachschlagewerke zur hessischen Geschimte 
darsteIIt. Man wird es bedauern, daB ausgerechnet F ran k fur t mit den einge
meindeten Vororten ausgespart blieb, da der "Landesverband der judischen Ge
meinden in Hessen, Kijrperschaft des ijffentlichen Rechts" als Herausgeber dieses 
Werkes nimt fur den Bereich der Judischen Gemeinde Frankfurt und ihrer Vorga.nge
rinnen zusta.ndig ist und das Material im ubrigen so umfangreich gewesen ware, daB 
es einen eigenen Band geWllt haue. Andererseits s ind aber auch die seit 194.5 nimt 
mehr hessischen Gebiete VOn Rheinhessen und Montabaur aufgenommen worden, 
die dem Landesverband ebenfalls nicht (mehr) unterstehen. Dennoch wird man es 
naturlich sehr begrUBen, daB somit das Material uber so wichtige Judengemeinden 
wie Mainz und Worms greifbar ist, das sicherlich durch das im Entstehen befindliche 
groBe sammelwerk der rheinland-pHi.lzischen Arch ivverwaltung nimt entwertet wer
den wird, zumal dieses andere Zielsetzungen hat. 

Arnsberg wollte keine Gesch.ichte der Juden in Hessen schreiben, sondern ein mo
dernes Nachschlagewerk schaffen, in dem aIIes Wichtige uber die Gemeinden zu fin
den ist. Einleitend gibt er (5. g--22) einen kurzen Oberblick uber die Entwicklung der 
jiidischen Gemeinden im hessischen Raum. Wa.hrend in F ran k fur t, M a i n z 
und Wo r m s (A. spricht h ier von einer synagoge von 838, was aber wohl ein Ver
sehen ist, in der Literatur ist jedenfaIls, soviel ich sehe, immer nur von der aus dem 
Jahr 1034 die Rede) am friihesten Juden bezeugt sind, gab es sie in andercn Orten 
erst seit dem spaten 12.-14. Jh. Das Gros der Hindlichen Gemeinden ist gar erst im 
17.h.8. Jh. entstanden, wobei das "relativ Iiberale Judenreg ime des katholischen 
Kurmainz" und die (oft aus finanziellen Grunden) judenfreundliche Politik einzelner 
standesherren, Reimsritter oder Patrimonialgerichtsherren zu s tarkerer Konzentra
tion in bestimmten Gegcnden ftihrten (man denke etwa an das hessen-rotenburgi
schen Judendorf Ab t e rod e, das im 18. Jh . zeitweise die groBte iudische Ge
meinde in Niederhessen hatte). Rabbinische Gerichtshofe bestanden in den Reich.s
s tadten F ran k fur t , F r i e d b erg und Wet z I a r. Ein Landrabbinat wurde 
in Hessen-Kasse l zwar schon 16z.5 geschaffen, aber erst seit 16.56 besetzt. Bis 1772 
hatte es seinen Sitz in Wit zen h a use n (dessen jiidische Gemeinde, besonders 
in kultureIler Hinsicht, eine uberragende Rolle spielte) . In Darmstadt en tstand das 
Landrabbinat erst urn :1800. (Ein Teil des hier Mitgeteilten steh t unler den Artikeln 
Kassel bzw. Darmstadt, bei denen uberhaupt die allgemeine Entwicklung in den 
Landgrafschaften abgehandelt ist) . Ende 1932 gab es in der preuBischen Provinz 
Hessen-Nassau ohne Frankfurt 22 757 Juden, was einem Prozentsatz von I,Z (in 
PreuSen :1,06) entsprkht. Mit den 30817 Frankfurter Juden waren es sogar 2,Z %. 
Hessen-Darmstadt (Volksstaat Hessen) haue 20401 Juden (:1,.5 %), die Region 
Wetzlar :196. 1:932 bestanden 401 jiidische Gemeinden (zoo in Hessen-Nassau, 1.98 in 
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Hessen-Darmstadt, ; im Raum Wetzlar). Davon existierten in Hessen auBer Frank
furt am '1 . '1. '197'1 wieder neun mil 1.56; Milgliedern (davon fa st die Halfte in Offen
bach, knapp ein Viertel in Wiesbaden) . Eine jiidisme Gemeinde bes teh t auBerdem in 
Mainz. 

Der Lexikonteil folgt im Aufbau dem " Fiihrer durm die jiidische Gemeindeverwal
tung und Wohlfahrtspflege in Deutschland", der Ende 1932 erschienen war. Die im 
ersten Weltkrieg gefa llenen luden aus Hessen wurden flir die einzelnen Gemeinden 
nam dem ebenfalls 1932 ersmienenen Werk " Die jiidismen Gefa llenen des deutschen 
Heeres, der deutsmen Marine und der deutschen Smutztruppen" zusammengestellt. 
(Von den knapp 14000 jUdischen Kriegsteilnehmern sind fa st 12 % im FeId ge
blieben). 

Flir jede Gemeinde ist in der Regel folgendes Schema bcfoIgt worden: 1) AIlge
meine Angaben aus dem Ftihrer von 1.932 (Lage und Zugehorigkeit des Ortes, Oaten 
iiber Rabbinat und Gemeinde mil ihrer Organisation, Einwohnerzahl insgesamt und 
der luden, Synagoge mit Gottesdienstzeiten, Gemeindeyorsteher usw., zugehorige 
Orte); 2) liid ische GefalIenc '191.4-1.8; ; ) Statistik (in der RegeI nur der jiidismen 
Einwohner, selten ins Verhaltnis zur Gesamteinwohnerzahl gesetzt); 4) Geschichte; 
5) Rabbiner ; z. T . aum Gemeindeleben; 6) Synagoge; 7) Smule; 8) Bedeutende 
Famil ien bzw. Personlichkeiten (hauptsachlich 1.9.120. lh., meis t ausgespromen in
fOrmaliY) ; 9) Berufsstruktur (der luden) (vorhe rrsmend wie Ubera ll Handler und 
Kaufleute, unler den zahlreichen Akademikern vor allem Juri sten, d. h. Advokaten 
und Anwaite, Mediziner, vieIe Wissensmaftler, auf dem Land aum vide sehr arme 
Familien) ; 1.0) Nam 1.9;; ; 1.1.) Nam 1.945; '12) Friedhof; 1;) QueII enm ateria l, Litera
tur, Bildmaterial. Die ReihenfoIge wechseIt bisweilen etwas. SelbstverstandHm sind 
nur bei groBen Gemeinden alle Absmnitte belegt. Dieses hi er (vom Rezensenten nam 
dem Aufbau der Ortsartikel ermiltelte und numerierte) Smcma wird durch eine Un
zahl von Oaten mil Leben erfiilIt. Insbesondere hat sich Arnsberg bei der AufspU
rung jlidismer Schicksale 'in der NS-Zeil die graBte Miihe gegeben. Er verschickte 
vieIe tausend Fragebogen und ftihrte selbst ungezahlte Befragungen durch. Wenn 
auch der Wert der Ausklinfte sehr untersmiedlim ist, da diese Befragungen groBen
teils erst in den 60er lahren durchgefiihrt wurden, so hat A. doeh ein viel schichtiges 
Material van erschiitterndem Aussagewert zusammengetragen, Leider verzichtet er 
in seiner EinfUhrung auf eine Berechnung des Prozentsa tzes van Ausgewanderten 
und in den Konzentrationslagern Umgekammenen. Aus den Hinweisen bei den ein
zelnen Orten geht hervar, daB offenbar mehr als die Halfte, z, T . noeh bis Anfang 
1.940, das Land verlassen kannte, (Was dem Verhaltnis im Oeutsehen Reirn, d, h. in 
seinen Grenzen von 1.937, entsprechen dUrfte ; ganz anders verhieIt es sirn dann mil 
d~n jUdischen Bewahnern der besetzten Gebiete), Tausende hessischer luden sind in 
den KZs ermordet warden. Nur von einem kleinen Teil konnte das Schicksal genau 
geklart werden. Bei der Schilderung dieser Zeit halt sich Arnsberg, selbst ein in 
Frankfurt a, M. geborener Jude, sehr zuriick und referiert meis t nur das ihm Be
kanntgewordene ohne weiteren Kommentar. Von den al teren Judenverfolgungen 
spielten im mittelrheinisch-hessischen Raum 1.1. a. d ie im AnschluB an den ersten 
Kreu zzug und vor allem die wahrend der Zeit des Schwarzen Todes 1.348/ 50 eine 
Rolle. 

Es muB darauf hingewiesen werden, daB A. nur diejenigen Orte aufflihrt, in de
nen :1932 noch eine jiidische Gemeinde existierte (wobei er alIerdings Yiele Orte ohne 
eigene Religiansgemeinde bei anderen mitbehandeIt, hierin aber keineswegs Voll
standigkeit erstrebt hat) oder in deren Gemarkung ein jUdischer Friedhof liegt. 
Wenige Ausnahmen bestatigen die Regel. Oieses Prinzip wird weder durch den THel 
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nom in der Einleitung vollig deutlich. So werden beispielsweise van den niederhes
sismen 5tadten Bad 500den-Allendorf, GroBalmerode, Hess. Lichtenau, Immenhau
sen, Liebenau und Waldkappel offenbar liberhaupt nicht genannt, obwohl in alien 
nom um 1900 Juden lebten. Dasselbe gilt flir G r li n b erg, wo im Mittelalter eine 
nimt unbedeutende jlidisme Gemeinde existierte, es eine Judengasse gab und man 
nom im 17. Jh. einen Judenfriedhof kannte. In Ni e d e r - F I 0 r she i m hei Worms 
bestand noch bis zum frlihen 20. Jahrhundert eine eigene jtidische Gemeinde; die 
5ynagoge wurde erst in den 20er Jahren verkauft, nachdem fast alle Juden fortgezo
gen waren. In einer ganzen Reihe van hessen-darmstadtismen Orten, die bei A. nimt 
behandelt sind, zahlte man nom 1861 zwismen 50 und 100 Juden. Die groBten jlidi
smen Gemeinden gab es 1932 in Wiesbaden (3200), Kassel (3000), Mainz (2700), 
Darmstadt (1650), Offenbam (1500), Worms (1200) und Fulda (11.00). Die umfang
reimsten Artikel sind den Orten Mainz (40 Seiten), Kassel (26), Worms (23), Offe~
bam (20), Darmstadt (19), Friedberg (18), Wiesbaden (18), Hanau und Wetzlar (je 
16) und Fulda (14 5.) gewidmet. 

Es hat den Anschein, als hatten die von der Armivdirektion 5 t u t t g art her
ausgegebenen Bande "Die jlidismen Gemeinden in Wtirttemberg und Hohenzollern. 
Denkmale - Geschichte - schidcsale" (1966, bearb. von Paul 5 a u er) bzw. "Die 
jlidismen Gemeinden in Baden. Denkmale - Gesmichte - Schick sale" (1968, bearb. 
von Franz Hun d s n u r c her und Gerhard Ta d d e y) ein wenig Pate gestan
den, auch wenn Arnsberg sie nimt nennt. Im Gegensatz zu den baden-wlirttemher
gischen Archivaren ist A. kein Fachhistoriker, hat sich aber dennoch in erstaunliLhem 
MaBe in die historischen Fragestellungen eingearbeitet. Sicherlich ware dieses Werk, 
hatte der Bearbeiter es mil der manmen Archivaren eigenen Griindlichkeit durchge
flihrt, erst vieIe Jahre spater oder gar nicht erschienen; er hat ganz gewiB mit seiner 
Bemerkung remt "die beste Materialsammlung ist ohne Wert, wenn sie nicht der 
Offentlichkeit prasentiert wird" (Einflihrung S. 22). Andererseits hatten gewisse 
methodische Abstimmungen kaum Mehrarbeit verursamt und den Wert der Publi
kation nom erhoht. So ist es nimt remt verstandlim, warum die stichjahre flir die 
statistismen Angaben so oft willklirlich wechseln, obwohl diese dam flir das 19.120. 
Jh. zumindest in den einzelnen Territorien hzw. Staaten libereinstimmen. Beispiels
weise wird die umfassende Statistik flir das GrolSherzogtum Hessen von 1861 nur 
sporadisch zitiert, obwohl sie in eine Zeit des Umbruchs (seit der Mitte des 19. Jh. 
ging die Zahl der Juden zurlick) fallt. Entspremend hatten die stichjahre aum in den 
anderen Terrilorien besser aufeinander abgestimmt werden konnen. Die Literatur
angaben sind oft zu stark geklirzt, die Quellennachweise meist vieI zu pauschal. So 
zitiert A. etwa zu Bat ten f e I d Akten iiber jlidische Reinigungsbader von 1813, 
1825 und 1826 im staatsarmiv Darmstadt ohne nahere signatur. Auf eine diesbe
zligliche Anfrage hin muBten die Darmstadter Beamten samtliche von A. benutzten 
Akten durmsehen, urn das Zitierte dann schlieBlich in der Abteilung Kreis Berg
stralSe (!) zu finden (wobei das Jahr 1813 nicht namgewiesen werden konnte). Da 
Arnsberg stets auf seine eigenen Akten hinweist, ware es sehr zu wiinsrnen, dalS 
diese einmal in einem der hessismen Archive deponiert werden, damit man notfalls 
das Dargelegte arrnivalism verifizieren und somit seine eigenen Studien fortflihren 
kann. Das soll nicht heiBen, daB nicht bisweilen doch genauere QueIlenangaben 
gemacht werden. 

Sehr unterschiedlim sind auch die Daten liber die Geschichte der einzelnen Orte. 
Manchmal handelt es sich urn reine Juden- bzw. Gemeindegeschimte, dann wieder 
werden verschieden ausfiihrliche Angaben liber die aIIgemeine Entwicklung des Ortes 
gebracht, wobei sirn nicht selten Fehler eingeschlichen haben, die bei einer Benutzung 
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allgemeiner Nachschlagewerke wie des (keineswegs fehIerfreien) Handhuchs der 
Historismen SUi.tten Deutschlands 4: Hessen, der OrtsIexika von Reimer und MUller 
usw. vielleimt vermieden worden waren. Das Keysersche SHidtebum reicht eben 
dom nicht immer aus, zumal es nur die bei seinem Erscheinen bestehenden Stadte 
nennt. Als Versehen werten mochte man dabei noch Mitteilungen wie jene, daB 
Darmstadt bis 1567 Sitz der [1479 ausgestorbenen !] Grafen von KatzeneInbogen 
(5. 1.1.4) gewesen sei, daB 1349 erstmaIs Juden in Hirschhorn angesiedelt wurden 
(5. 370) [Hirschhorn entstand erst 139:1 (nIcht :1396) durch die StadtgrUndung; die 
Judenansiedlung erfoIgte in Sinsheim], daB Kassel seit 1277 Residenz der Land
grafen von Hessen gewesen sei (416), daB Wiesbaden die Hauptstadt der Provinz 
Hessen-Nassau war (Bd. 2 S. 386) [richtig: KasseIJ, daB Worms aIs die alteste Stadt 
DeutschIands gelte (Bd. 2 S. 419) usw. Mir liegt es aber vollig fern, mit einer Iangen 
Lisle von Fehlern aufzuwarten (die zu erstellen bei einem soIchen Werk immer Ieicht 
ware). Man mochte sich allerdings wUnschen, daB vor einer eventuellen Zweitauf
lage die Artikel noch einmal UberprUft wUrden. Den Schwerpunkt seiner Arbeit sieht 
A. ganz offensichtlich im 19.120. Jh ., und hier hat sie zweifellos ihre groBten Slarken, 
auch wenn es sicher manches zu korrigieren gabe. (So hat er dem Vernehmen nach 
gerade in Israel einige Kritiker gefunden). Zweifellos sind auth fUr diese Zeit keines
wegs alle verfiigbaren Arcruvalien eingesehen worden (z. B. hat A . die - wenn auch 
nicht volls tandige - Reihe der Judenmatrikel im Staatsarchiv Darmstadt anschei
nend Ubersehen) ; dennoch ist das ausgebreitete Material so umfassend, daB man auf 
das eine oder andere ohne Verlust verzichten kann. Wesentlich ungUnstiger sieht es 
allerdings fUr die Zeit vor 1.800 aus, denn hier wurden offenhar die vorhandenen 
Moglichkeiten (sieht man einmal von den hedeutenden Judengemeinden wie etwa in 
Worms, Mainz, Friedberg usw. ab) bei weitem nicht ausgeschopft. Es sei nur an die 
einzigartige Reihe hessen-kasselischer Kataster mil ihren Vorbeschreibungen aus 
dem 18. Jh. (im Staatsarchiv MarburgL erinnert, in denen man fUr fast alle Orte 
genaue statistische Angaben Uber die jUdische Bevolkerung findet. 

Oer zweite Band enthalt am SchluB ein Abkiirzungsverzeichnis, eine knappe Zu
sammenstellung mil Wort- und BegriffserkUirungen, das Personenregister, ein alpha
betisches Verzeichnis der jiidischen FriedhOfe und ein etwas zu kurz geratenes lite
raturverzeichnis. Das Ortsregister ist auf die beiden Bande aufgeteilt, d. h. Bd. 1 hat 
nur ein Ortsverzeichnis his zum Buchstaben L, Bd. 2 den Rest. Das ist bei den vielen 
Gemeinden, die bei anderen mitbehandelt werden und nicht zu diesem Teil des 
Alphabetes gehoren, etwas Histig, Ungliicklicherweise sind zudem die Verweise voIlig 
unzureichend, d. h. sie fehlen in einer groBen ZahI von Fallen. Wie 5011 man auf 
Anhieb merken, daB die Karlshafener Juden bei Helmarshausen, die von Oberkau
fungen bei Kassel, die von Wrexen bei Rhoden oder die von Wittelsberg bei Rauisch
holzhausen vorkommen, wenn der Index darUber nichts sagt? Ganz zu schweigen 
davon, daB selbstverstandlich nur die hessischen Orte mit jiidischen Gemeinden ge
nannt sind, ohne daB mit einer Zeile der Einfiihrung auf die se Beschrankung hin
gewiesen wiirde. 

Nun, es ist leicht zu kritisieren, es besser zu machen aber unendlich schwer. Dem 
Bearbeiter muB man danken, daB er dieses umfangreiche und wichtige Material zu
sammengetragen und aufbereitet und damit wahrlich eine "LUcke gefiillt" hat. Wenn 
man sich vor Augen haIt, daB, was A. ja selbst sagt, damit keineswegs aIIe Moglich
keiten ausgeschopft sind, wird man dieses Lexikon mit groSem Gewinn benutzen 
konnen , Hoffentlich erscheint nun bald der angekiindigte dritte Band mit den Ab
bildungen. Es ware schon, wenn uns Arnsbergs Arbeitskraft in absehbarer Zeit auch 
ein entsprechendes Werk Uber Frankfurt bescherte. Albrecht Ed<hardt 
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Wo I f g a n g He p: 2000 Jahre Munzen und Geld in Hessen. Verlag Traut
vetter und Fischer Nachf., Marburg (Lahn). DM 6,-. 

Die Ausstellung hessischer MUnzen anliiBlich des Hessentages 1972 erhielt durch 
den von Wolfgang He B erstellten AusstelIungskatalog eine bleibende Bedeutung. 
Auf 20 Seiten gibt der Verfasser eine Obersicht liber MUnzfunde und MUnzpdigun
gen in Hessen, 50 daB eine kleine Mlinzgeschichte entsteht. Dabei hatte der Begriff 
"Geldwirtsmaft" in der zeitlidten Festlegung klarer erertert werden kennen. 

Vier Kartenblatter liber Mlinzstiitten und Silberbergbau werden die hessisme 
MUnzforschung erleichtern. Siebzehn Katalogseiten und 34 Blatter mit typismen 
Miinzbildern geben dem Numismatiker wertvolles Anschauungsmaterial. 

Emil GroBel 

Rei n h a r d M a i er: Die ur- und fruhgeschidalichen Funde und DenkmiHer 
des Kreises Gottingen. Materialhefte zur Ur- und Fruhgeschichte Niedersachsens 
Heft 5, Verlag August Lax, Hildesheim '-971. (1.972), 1.20 5., 78 Tafeln, 4 Karten, 
Karton, DM. 

Dieses 5. Materialheft zur Ur- und Frlihgeschichte Niedersachsens bietet Neues. Nach 
Untersumungen zum Jungpalaolithikum und Mesolithikum, zur Ahrensburger Kul
tur, zu archaologischen Forschungen bei Derverden (Kr. VerdenlAller) und am Elbe
Seitenkanal wird erstmalig ein Katalog aIler Funde und Denkmaler eines Kreises 
vorgelegt. 

Die auf M a i e r s Gettinger Dissertation von 1968 zurUckgehende Darstellung 
vermittelt zunachst in einem sehr kurzen Oberblick die Forschungsgeschichte des 
slidniedersamsisdten Kreises, deren bedauerlichster, aber nicht unerwarteter Aspekt 
die bedenklich unbedeutende RoUe der Universital, hier Gottingens bei der aktiven 
Erkundung des stadtischen Umlandes ist. 

In einem zweiten Ansatz stellt Verfasser die wichtigsten Belege der im o. a. Kreis 
erkannten Kulturepochen paradigmatisch vor, hier wie im Eingangskapitel durm 
genaue Verweise auf Katalog- wie Abbildungsteil sauber illustrierend. Schon jetzt 
wird, was Fundkatalog und insbesondere Abbildungen spater bestatigen, die allzeit 
vermittelnde Stellung Slidhannovers innerhalb der kulturellen Entwicklungsphasen 
deutlich. Die Bandkeramik z. B. sieht diesen Bereich in groBer Nahe zu Thliringen 
und zu Nordhessen, insbesondere zur hofgeismarischen Siedlungskammer; wahrend 
der Bronzezeit ist das Gettinger Becken Mittler zwischen nordwestdeutscher Jung
bronzezeit und sliddeutscher Urnenfelderkultur, u. a. 

In dem nam heutigen Ortsbezeichnungen geordneten Fundkatalog findet sim unler 
jedem Lemma je nam Fundsituation eine Grobgliederung nam GroBphasen, ggf. 
weiter durmgefiihrt aIs Feineinteiiung nam Kulturepochen. Die Einzelfunde sind 
nam Zahl, Form, GroBe, Fundort, Bergungsumstanden, Verbleib, sowie literarischer 
Bearbeitung oder auch nur Aufnahme einheitlim sehr genau und libersicntlich ge
ordnet. 

Bedauerlim oft muB der Registrator das Versmwinden der Funde, gelegentlim 
sogar den die FundsteIIe betreffenden Erinnerungsverlust vermelden. Diese zwangs
weise Ungenauigkeit und Unvollstandigkeit der Angaben, der Verlust der Funde, 
sind in letzter Konsequenz das Ergebnis einer unzureichenden Gesetzgebung, was 
geborgene und noch bedeckte Vorzeitsmatze angeht ; weiter der allzu geringen Be
reitschaft der Kreispfleger, exemplarism die gesetzIimen Moglidtkeiten - z. B. einer 
Anzeige - auszusmopfen; sch.lieBlich sind sie vor allem Nachweis einer absolut un
zureimenden finanziellen Ausstattung der Landesarmaologen, Museumsleiter und 
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Kreispfleger. (Vg!. zur Problematik den eher resignierenden Aufsatz: R. v. Uslar: 
Vor- und friihgesdtichtlicher DenkmaIsmutz. - In: Fundberichte aus Hessen 3, 1963, 
S. 5 H.). Hervorzuheben ist insbesondere die Bereitsmaft des Verfassers, wissen
schaftlich nicht vollig abgeskherte Funde aus frliheren Zuweisungen oder Vermu
tungen zu lOsen und stattdessen der "unbestimmten Zeit" zuzuordnen; das Frage
zeichen wird ihm zu einer der wichtigsten Lesehilfen. So bietet der Katalog zugleim 
einen Einblick in nom offene Fragen, laBt erkennen, was den Museen, was der Wis
sensmaft zur Klarung aufgegeben ist. Die 60 gezeidmeten Abbildungsseiten des 
78seitigen Tafel-TeiIs sind von bestechender Klarheit im Detail. Sie zeugen von 
groBer Geschiddichkeit bei Auswahl und Zusammenordnung, die - auch das eine 
unbedingt richtige Entscheidung - fast immer Beispiele aus geschlossenen Fund
komplexen vorstellt, dabei dom gleichzeitig die wesentlichs ten Charakteristika ein
zelner Kulturepochen deutlich zu mamen versteht. Nicht alle Funde finden sich in den 
Illustrationsteil aufgenommen; vielleimt ware gelegentlich eine andere WahI denk
bar, manchmal (in Fallen fraglicher Zuweisung z. B.) sicher wlinschenswert gewesen. 
Die photographismen AbbiIdungen Ieiden ein wenig unter dem Druck (Finanz
frage!) auf mattem Papier, das das Licht starker streut und so die fur die FeindiHe
renzierung notigen Kontraste schwacht. Dennoch: den Zeichnern S. He b ere r, 
F. V 0 gel und D. Men g e , sowie der Photographin C. F u c h s gebuhrt hoch
stes Lob. 

Der bibliographische Nachweis ist der unbefriedigendste Teil des gesamten Ban
des. Es ware zu erwarten gewesen, daB Maier seinem auf VoIlsUindigkeit bedachten 
Gesamtkatalog der Funde und DenkmaIer ein ebensolches abgesmlossenes literari
sches Verzeichnis beigegeben hatte. Leider findet sich die Literatur verstreut im An
merkungsapparat der Einleitungskapitel, in den Fundbelegen, sowie die haufiger 
benutzte im Anhang des eigentlichen Katalogs. Eine Oberprlifung auf VoIIstandig
keit gestaltet sim daher sehr schwierig, da auch ein Register - hier sonst zweifellos 
entbehrlidt - fehlt. Eine Heranziehung der auch von Maier eingesehenen und ver
wandten Literatur ist nur nach Erstellung eines eigenen Exzerpts und weitergehender 
Uberpriifung mogtich, dies um so sicherer, als oft aus Platzgriinden nur die Fund
stelien, nicht aber die Themen der Arbeiten und genauere Beziige angegeben sind. 
(Umfangrekhe und zugleich auch neuere Literatur zum Thema inzwischen in: FUhrer 
zu vor- und frlihgeschichtlichen Denkmalern Bd. 16: Gottingen und das Gottinger 
Becken, Mainz 1970.) 

Die beigegebenen, bedauerlicherweise nicht farbigen -4 Karten vermitteln Exaktes 
Uber FundpIatz- und Siedlungslagen, Ieider nichts liber Wald- und Siedlungsge
schichte, Geologie, Boden, Fundumfang usw. 

Maiers DarstelIung - fUr 1969 projektiert, leider und ohne Erganzungen erst 1972 
tatsachHch publiziert - ist ein sicherer Schritt auf einem Weg, auf den sich jede 
weitere ForsdlUng wird besinnen miissen: die Sicherung und Auswertung des um
fangreichen, bereits geborgenen Materials. 

Hier hat der Verfasser, mittlerweile BodendenkmaIspfleger in AurichlOstfries
land, einen Hinweis gegeben ; mil seinem Buch kann man arbeiten. 

Helmnt Burmeister 

Ludwig Pralle: ars s acra . Das Dom-Mu s eum in Fulda. 
(lahresgabe der Hessischen Brandversicherungsanstalt fur 1973) Kassel. Ganz
leinen, 82 S. (m it vielen Abb.) 

In den schon traditionell erscheinenden Jahresgaben kunst- und kulturgesdticht
limen Inhalts bringt die Hessische Brandversicherungsanstalt in Kassel (Direktor 
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Hans M a n g 0 Id, zugleich Vorsitzender des Hessischen Museumsverbandes) nun 
einen gutgestalteten Band heraus, der die Schatze eines besondercn Museums er
schlieJk Denn die dort aufbewahrten vorwiegend sakralen Objekte "sind erst in 
zweiter Linie Museumsgiiter" (5.9). Der Verf. schildert als Berufener, da er die Neu
gestaltung betrieben hat, Entstehung und Eigenart des Museums. Dieses ist eine fUr 
die Prasentation gestaltete 5akristei ; seit 1965 sind die amt Raume neben der Boni
fatiusgruft des Domes zuganglich und von '1: Million Besuchern besichtigt worden 
(nach BeschluB des Domkapitels von 1931 war der 5chatz in der Regel nur Fach1euten 
vorbehalten) . 

Den Anfang machen die Dokumente aus der Friihzeit des Klosters, daneben ste
hen Objekte aus dem spaten Mittelalter ; der prachtigste und aufHilIigste 5amm
Jungsteil verdankt seine Entstehung der Entfaltung des Barocks in Fulda. Der Zu
sammenhang mit der Geschichte wird auf 27 Textseiten lebhaft verdeutlicht, dabE'i 
auch Konrad Ha h n e s (1809-80) Bedeutung gewurdigt. Auf vielen Tafeln (dar
unter 16 farhigen) wird das reichhaltige 5ammlungsgut in hezeidmender Auswahl 
in Fotas van R. K r e u d e r var Augen gefilhrt. Neben den Kastbarkeiten seien 
z. B. aum ein jiidismer Grabstein, ein Bildstockaberteil und ein Leuchter aus der 
Fayence-?v1;anufaktur genannt. Zwar sind die Abb. durch Verweise in den Text ein
bezagen, dach ware ein eigenes Verzeichnis mit stichwortartiger ErHiuterung fur eine 
neue Ausgabe nach zu empfehlen. Das Buch kann nicht nur der Vorbereitung eines 
Besuches und der Erinnerung dienen, es schildert auch ein hesonderes Kapitel hessi
scher Museumsgeschichte. Neben dem kleinen Fiihrer (3. AufI. 1969) hat der Verf. 
dem Besucher seines Museums ein im Text wie in den Bildern aufschluBreiches Bum 
zur Verfugung gestellt, das wohl auch bald im Bumhandel erscheinen wird. Die 
ErschlieBung unserer Museumsbestande steht noch in den Anfangen, darum solI zu 
weiteren Veroffentlichungen ermuntert werden; denn die Museen haben noch immer 
keinen geniigenden Platz im allgemeinen BewuBtsein. 

Alfred Hod< 

Ado 1 p h F rei her r K n i g g e: Die Reise nach Braunschweig. Nad! der Erst
ausgabe hrsg. von Paul Raabe. Illustriert von Anneliese Kohring-Kieselbach. 
Georg Wenderoth Verlag, Kassel.1.972 . XVI, 1.2) S. DM 1.8,- . 

Ein Bestseller fUr lange Jahrzehnte, und bis heute einer der herrlichsten Reiseromane 
war ' Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Italicn' vcn Lawrence 5terne, 
- zuerst erschienen 1768, in deutscher 5prache ebenfalls schon 1768 in Hamburg 
und 1769 in Braunschweig. In seinem Gefolge steht ein deutsches Kabinettstiid< glei
cher Art, die ' Rei sc nach Braunsmweig' des dem Namen nach wohlbekannten Frei
herm Knigge vam Jahre 1792, 5chon der Gedanke einer Neuherausgabe (unter Be
nutzung eines Exemplars der Erstausgabe in der Kasseler Landesbibliothek) ist ein 
Verdienst, erst recht in einer so durchaus erfreulichen Verwirklichung, 

Das Vorwart von Paul R a a h e (Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wol
fenbuttel) ist nicht, wie es Fritz Re u t e r seinen Lesem empfahl, 'am besten hinter
her zu lesen', sandern es ist ein hors d 'oeuvre, ein wahrer VargenuS auf das Kom
mende. Mit reimer Sachkenntnis und liebenswiirdiger Darstellungskunst werden dem 
Leser die Tatsamen und Gesichtspunkte vermittelt, die den Appetit auf die Lektiire 
des Ramans verstarken und zugleich den GenuS dieser Lektiire vergroSem. 

Die Geschichte selbst ist ein Kapriccio von Verwicklungen und kostlichen Ober
raschungen um die Ballonfahrt des Franzasen B I a n c h a r d in Braunschweig 1.788. 
Ein 'komischer' Roman (von Knigge so benannt) insofern, als die handelnden Per
sanen - wie in der antiken Komodie, im Gegensatz zur Tragodie - nicht Konige, 
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FUrsten und Ritter, sondem BUrger ihrer Zeit sind, die sich in alien Fahmissen ihres 
von Kriegen durchtobten Jahrhunderts ihre heile Welt bewahren. 

Hier wird es besonders interessant fUr den he s s i s c hen Leser. Die Haupt
personen: 'Oer Amtmann Waumann und dessen Gattin sind treue Copien eines 
hessischen Beamten und seiner Ehehalfte, welche Knigge wahrend seines Aufent
halts in Hessen-Kassel zu beobachten Gelegenheit fand ... Des Forsters Dombusch 
Original ('er Huchte wie ein Hesse'! S. 99) war seiner Zeit in Niederhessen zu Bnden, 
und nicht weit davon Iebte Ehren schottenius, dessen Predigten in Wanfried der 
geschilderten Gefahr ausgesetzt waren .. : 

Der Autor selbst schaut gem durch die Tapete und entpuppt sich als ein AufkIarer 
von der Art Josephs 11. (der auch im Hintergrund der Gesmichte erscheint) . Ein Feind 
des MiBbrauchs der Gewalt (vor 1.789!), ein Verachter der seimten Bildschirm- und 
IlIustrierten-Unterhaltung (Entschuldigung, - der Kotzebue-schauspiele und smauer
romane), ein em sthaft-heiterer, gutwilliger Bejaher seines Zeitaiters. 

Ein mit feinem Geschmack ausgestattetes Buch, bereichert durch die kostlimen 
IlIustrationen von Anneliese Ko h r i n g - K i e s e 1 b a Ch i wie geschaHen zum 
Verschenken, und nom mehr : Zum genUBlichen Vorlesen! 

Ludwig Denecke 

Her b e r tWo 1 f (Hrsg .): 10hannes Rothes Ratsgedichte. Texte des spaten 
Mittelalters und der fruhen Ne uzeit Heft 25. Berlin : £rich Schmidt VerIag 1971, 
1095., DIN A 5, kartoniert, DM 12,80. 

Mit diesem 25. Band aus der bekannten Textreihe werden dem Interessierten Werke 
Johannes Rothes (ca. :1;60-:14;4) zuganglich, auf die zwar im VerfasserIexikon 
stammlerlLangosm 51:1955/995 H. verwiesen wird, die aber nimt einmal in Hans 
R u p p r i c h s Band IV 1. der de BoorlNewaldsmen Geschichte der deutschen Lite
ratur (MUnchen :1970) verzeichnet sind. 

Diese kritische und erste gemeinsame Ausgabe der in der Landesbibliothek Fulda 
und in der Berliner staatsbibliothek aufbewahrten Handschriften ist jedoch nicht nu~ 
fUr den Germanisten (sprachJiche stellung WestthUringens I) , sondem insbesondE''C'e 
auch fUr den Historiker von Wimtigkeit. Diesem waren vor all em Rothes, von Har
tung Kammermeister bis zu dessen Todesjahr 1467 fortgesetzte "ThUringische Lan
deschronik" und der "RitterspiegeI" bekannt. Beide Werke beobachten aus selbst
bewuBter, sUidti sm-bUrgerlicher Sirot die besonders vom Adel zu verantwortenden 
Verfallserscheinungen und sozialen MiBstande, deren Kritik, aber auch deren Besse
rung vor all em letztgenanntes Werk gilt. Kulturgeschichtlidt interessant ist die Rit
terIehre wegen des ihr unteriegten bUrgerIidten Tugendkatalogs, der in der wieder
holten Hervorhebung gipfelt, nicht adelige Herkunft, sondern allein d ie Erhabenheit 
der Gesinnung bestimme den Wert des Mensmen. 

Zu diesen weltlich-Iehrhaften sduiften gehoren auch Rothes didakti sme Rats
gedichte, die - besonders bei Hs. F. in groSer Nahe zu juristismen Sammelwerken 
dieses Autors - soziale wie Rechtsverhaltnisse, GeselIschaftsordnung, Amtsbefug
nisse und Verwaltungsgliederung innerhalb eines biirgerlichen Gemeinwesens be
leurnten. sie erlautern, welcher Berufsstand welches Ansehen genieSt, welche MaB
stabe zu legen sind an die Herren des sHidtismen und des fUrstlirnen Rates, wel<:he 
Tugenden den BUrger ehren und welche Laster ihn aus der Gemei~srnaft ausschlie
Ben, daz icht eyn zweytracnt in den steten werde gemacht. So werden diese Gedichte, 
Werke eines nUchternen Juristen, Historikers und Verwaltungsfachmannes, zu einem 
StUck verfassungsgeschichtlicher Primarliteratur. 



182 BudJbesprechungen 

Sie aus def Vergessenheit (allein Hs. F. wurde bereits 1835 erstmalig durch Vilmar 
vorgestelIt) erlBst zu haben, ist das Verdienst H. WoIfs; das Lob, sie - sidler nicht 
ohne eigenes finanzielles Risiko - def Offentlichkeit in einer allseitig zufrieden
stelIenden Ausgabe angeboten zu haben, gehort dem Verlag. Helmut Burmeister 

G e bur t 5 tag 5 gab e fur A 1 f red Hac k. Aufsiitze zu volkskundlichen 
Themen. Im Auftrage van Freunden und SchUlern hrsg. van lrmgard 5 a l:z:
m ann und Hermann 5 t e i n j n g er I Marburg 1971; Verlag Gratzfeld, Butz-
bach, Manuskriptdruck, Paperback, 2]2 5., DM. 

Kein Zweifel, diese Festgabe zu Alfred Hocks 50. (!) Geburtstag ist weit bedeuten
der als der AnlaG ihres Erscheinens. Freunde und Schtiler melden sich mil Aufsatzen, 
insbesondere zum zentralen Interessengebiet des Geehrten, der Erforschung volk~
tilmlicher Keramik, zu Wort. Vladimir S c h e u fIe r referiert, durch einen sehr 
breiten Anmerkungsapparat literarisch abgesichert, ilber die Erforschung der bomi
schen Keramik von 19"12-52; Ester PI i c k 0 v a erganzt den slowakischen Landes
teil. Hermann S t e i n i n g e r weist anhand osterreichischer Beispiele des 15. und 
16. lhs. die Moglichkeit der Auswertung von BildquelIen (Tafelbilder, Gemalde, 
Wappenschilder u. a.) filr die volkskundlich.e Sachforschung nach. Was hier exem
plarisch filr das Topferwesen vorgefilhrt wird, konnte Ieicht zu einer ganz entschei
denden QueUe werden, sobaId die Vorarbeit der Katalogisierung aIler einschlagig 
interessanten Abbildungen geIeistet ware. Weitere Fundgruben erschlieBen Paul 
S tie b e r mit seinen Rechnungen ilber Hafnergeschirre und Karl und UIrich L 0 -
be r mil ihren Tonbandprotokollen von Gesprachen mil dem letzten noch in Breit
sch.eidlWesterw. tatigen Topfer. In den FuBtapfen Hocks geht Ingolf Ba u e r mit 
seiner Auswertung archivalischer Belege, die - bei alien notwendigen Einschrankun
gen - doch ein glaubwtirdiges BUd der haufigen Diskrepanz zwisch.en Zunftordnung 
und tatsachlichem Verhalten der betroHenen (hier: Ansbacher) Hafner entwerfen. 
Ein bcmerkenswerter Beitrag zur Korrektur unserer Einschatzung des alten Zunft
wesens. 

Aus ihren spezielleren Arbeitsgebieten berichten in gelungenen Milieustudien 
Irmgard S a I z m ann (Arbeits- und Lebenswelt der Schwalmer Naherinnen) und 
lochen N a u m ann (Vaganten und mobile Gruppen im Wittgensteinischen). Einen 
Beitrag besonderer Art leistet Hocks Mitarbeiter bei der ErsteIlung eines "Verzeich
nis(ses) der volkskundlichen und kulturgeschichtlichen Bestande der hessischen Mu
seen", Dieter K r a mer (vgl. ZHG 82, S. 130 H.). Seine "Gedanken zu einem hessi
schen Museums-Entwicklungsplan" sind cin Aufruf zu konsequentem Ubcrdenken 
und entschlossenem Verandern der gegenwartigen Situation der mittleren und klei
nen Museen. Zentrales Argument ist die Notwendigkeit der Eingliederung der Mu
seen in den BildungsprozeB, mithin die Uberprtifung der Ausstellungsgegenstande 
und Ausstellungsformen auf ihre gesellschaftliche Relevanz. Nidlt Magazin, sondern 
InformationsqueIIe, nicht ideoIogisch verbramte Werteschau, sondern BeispieIsamm
lung fUr materieIIe, soziale und historische Entwicklungen hat das Museum zu sein. 
Die Exponate selbst dUrfen nicht aIs zeitlose "Werte" gesehen, sondern mtissen aIs 
Dokumente menschlicher Umweltbewaltigung verstanden und immer neu bewuBt 
werden. Kramer ist trotz aII seiner weitgespannten Forderungen wohltuend reali
stisch, die erhebliche Distanz zwischen seinen Postulaten und der Museumswirklich
keit unserer Zeit ist ihm nUr zu bewuBt. 50 erganzt er seine theoretischen Uberle
gungen durch praktische Anleitungen, versucht er Erstarrtes aufzulosen, indem er 
den Museen und ihren Leitern weitere Schritte auf dem Weg ins 20. Jh. empfiehlt. 
Diesen Aufsatz uns alien als Pflichtlektiire! 

I 
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Die Geburtstagsgabe smlieBt mit einer Zusammenstellung der Veroffentlimungen 
Hocks, die mit 167 Aufsatzen aus rd . 12 Jahren remt beamtlich ist, nimt geremnet 
kteinere Zeitungsartikel u. a. Diese Bibliographie erweist sicher - was im Vorwort 
der Herausgeber nur anklingt -, daB uns in Hock einer der wirklidten Kenner des 
hessischen Volkslebens begegnet. Bedauerlich allein, daB von ihm neben d iesen Auf
sa tzen bislang keine umfassendere Darstellung vorliegt ; v ielIeich t ist dem Geehrten 
eine Geburtstagsgabe zu so friihem Zeitpunkt Anreiz zu d iesem Schritt. 

Der Band, aus Ersparnisgriinden im Manuskriptdruck vorgelegt, verliert wenig; 
sein Inhalt garantiert ihm Beachtung. 

Helmut Burmeister 

B 0 r ken e r B 1 ii t t er. Beitriige zur H eirnatgeschidlte und Farnilienkunde von 
Stadt und Amt Borken. Hefle :1 (:197:1) und .2 (:197.2). Herausgegeben von We r
ne rId e, Borken. Selbstverlag des Verfassers. Kart. je DM 4,-. 

In Heft 1 beridttet Werner Ide Uber die Fehde des Borkener Burgmannes Philipp von 
Urff mit Stift und Stadt Fritzlar im Jahre 1490. Auf die Geschichte von der Hexe 
Veronica im Jahre 1.592 folgt die Wiedergabe des Copialbuches von 171.5, woran sich 
die Pfarrergesmichte von Borken anschlieBt. Wir horen dann von Borkenern, die als 
hessische Offiziere in Amerika :1776-1783 kampften. Den BeschluB mamt ein Be
richt Uber die Post in Borken (seit dem 19. Jh .). Personalia und Regis ter vervollstan
digen das Heft. 

In Heft 2 erfahren wir etwas Uber die Stadtwerdung von Borken im :14. Jh. Nach 
AuszUgen aus dem Salbuch von 1.578 bringt W erner Ide aus dem von Hilmar M i 1-
bra d t veroffentlichten hessismen Mannschaftsregister von :1639 fUr Stadt und 
Amt Bo rken. Danach werden uns Borkener Landsknechte und Soldaten vorgestellt, 
und endlich ist nom eine Untersuchung Uber den Hof M a r i e n rod e (heute 
Staatsdomane) von n89 bis heute beigegeben, eine Untersuchung, die den Vf. viele 
Jahre beschaftigt hat. 

Was hier an Material fUr die Lokalgeschichte zuganglich gemacht wo rden is t, ver
dient groBes Lob. DafUr ist Werner Ide, der bis zum letzten Tage seines Lebens um 
die Geschimte seiner Heimatstadt bemUht war, der Dank seiner MitbUrger und 
Freunde gewiB. 

Kurt Giinther 

5 c h w ii I m er I a h r b u c h 1973. Herausgegeben vom Schwiilmer Heimatbund. 
:17.2 Ss. Mit Tafeln (.2farbig) und Abb. im Text . Kart. m. farbigem Umschlag. 
DM 4,-. 

Nimt weniger als 27 Autoren haben zum Jahrbum 1.973 aus Vergangenheit und Ge
genwart in Kurzbeitragen berichtet, so u. a. Ka rl G e i s e I Uber " England-Auswan
derer aus dem Kreis Ziegenhain", Josef Z and e r s Uher "Die Beziehungen Bren
lanos zum Pfarrhaus in Allendorf", Konrad K a i 5 e r Uber " Maler der Schwalm", 
Klaus Se h a fer Uher das 750jahrige Hauptsmwenda - nur um ein ige Bei trage zu 
nennen. Die Chronik der Jahre 191'1/ 72 ist vorangestellt, die Mitgliederliste des 
Schwlllmer Heimatbundes und die Behordenanschriften beschlieBen das Buch, das 
Freunde der Schwalm mit viel Liebe zu ihrer Heimat ges taltet haben. Wer sich in das 
Jahrbuch vertieft, wird ihnen alIen fUr ihr gemeinsames Werk herzlichen Dank wis
sen. 

Kurt GUnther 
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Mit dieser Gabe pdisentiert Fritz Lometsch dem Kunstsammler etwas Besonderes. 
Die TafeIn zeigen "SchIoB WilheImshohe mit dem Habichtswald um 1800" (Johann 
Erdmann Hum m e I. 01 auf LeinwandL "AufriB der Hauptseite des Museums 
Fridericianums zu Cassel 1.784" (Simon Louis d u R y. Kupferstich von G. W. 
Weise), "LustsmloB Wilhelmshohe bey Cassel 1803" (Johann Heinrich B I e u I er. 
Gouache-Malerei.L "Orangerie des GroBen Garten von der Mittagsseite 1783" 00-
hann Heinrich T i s c h b e i n d . A., Kupferstich von W. C. de Mayr), "Ansicht 
des FUrst!. Schlosses zu WeiBenstein von der Mittagsseite 1796" (Ludwig Philipp 
S t r a c k. Kolorierter Kupferstim), "Prospect des Carls-Berges bey Cassel 1757" 
(Johann Georg FUn c k. Kupferstich von W. C. de MayrL "Die Teufelsbriicke mit 
Cascaden und Grotte zu Wilhelmshohe um 1825" (Johann Heinrich B I e u I er. 
Gouadte-Malerei) und "Prospect der Grottc im Landgraflichen Garten zu Wilhelms
thal um 1760" (Johann Georg F ii n c k. Kupferstirn von W. C. de Mayr). Das 01-
gemalde von J. E. Hum m el, eine Neuerwerbung der Staatlichen Kunstsammlun
gen in Kassel, stellte Professor Dr. Her Z 0 g fUr die Wiedergabe zur VerfUgung, 
den Kupferstirn des Museum Fridericianum (5. 1. du Ry) das S t a d tar chi v 
K ass e I. Die Ubrigen Reproduktionen verdanken wir den Originalen aus der 
Privatsammlung von Frilz Lometsch. Gewidmet ist die Mappe dem zu frUh dahin
gegangenen Freunde German M. V 0 n a u . 

Die beiden Blatter von J. H. Sleuler atmen eine frisrne Originalitat der Farbigkeit 
im Gegensatz zu den bisher bekannten Drucken. Hier handelt es sich urn Stiicke, 
die vom UrgroBvater des Herausgebers in einer Mappe aufbewahrt wurden und nie 
dem Tageslicht ausgesetzt waren, und ahnliches gilt fUr das 81att von H. F. Strack. 
Die Stiche von Tischbein und FUnck sind im Original Ubrigens dreifarbig. An der 
ausgezeichneten Wiedergabe des Hummelschen Gemaldes ist der Lichtbilder Erich 
M ii 11 e r mil einer gestochenen Aufnahme beteiligt. 

Die hier angezeigte Mappe ist sdtlechthin ein Meisterwerk, und wer die Slatter 
mit MuBe betrachtet, entdeckt immer neue Smonheiten, erfahrt Dinge, die er als 
langst gewuBt in seiner Vorstellung gesichert glaubte. Der Eros des Kiins tlers, seine 
schopferische Freude am GegenUber, spiirt der Surnende greifnah. Entscheidend aber 
ist der Umstand, daB Fritz Lometsch in einer Zeit rasanten Fortschritts, da man die 
Historie am liebsten nur noch am Rande einer "Gesellschaftslehre" ansiedeln momte, 
unbeirrt und zuversichtlich mil seiner Kunstmappe ein StUck Vergangenheit lebendig 
werden laBt, dem auch das Jahr 2000 einiges von seiner Existenz zu danken haben 
wird. 

Ein Wagnis, das Anerkenntnis verdient. Ein Werk, das sim wiirdig seinen Vor
laufern im Verlage anschlieBt, ein Geschenk fUr alle, die Kassel be s u c hen und 
die Kassel s u c hen! 

Kurt Giinther 
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