
Buchbesprechungen 

Ein Buch - ganz genau gelesen 

k u I t urge se hie h le: historische Slanen. Denkmaler. vergessene Orte und Museen im Kreis 
Hersfeld-Rotenburg. hrsg. von Barbara Handler-Lachmann. Bad Hersfeld: Hessisches Institut fUr 
Lehrerfortbildung AuBenstelle Bad Hersfeld 1995, 265 S .. zahlreiche. darunter 17 farhige Abb. 

Nach llingerer Vorbereitungszeit. begonnen wurde 1991. erschien Eode 1995 unter dem Titel 
.. kultur geschichle" ein umfangreiches Such, dessen van den Verantwortlichen selbst empfundene 
.. sonderbare Schreibung des Tilels" (Klappenlexl) darauf hindeuten soli: "Das Such is! mehr als nur 
eine Kulturgeschichte" (ebd.), Genauer heiBt es dazu an anderer Stelle nochmal: "Die Wortbildung 
kllltllr geschichle soli andeuten, da8 das Such traditionelle Formen durchbrechen will'; (S. 15). Das 
macht neugierig. Aber auch ein biBchen besorgl. Traditionelle Formen des BUcherschreibens durch
brechen - wenn das mal gutgehl. 

Das Buch ist entstanden im Rahmen eines Projekts des Hessischen lnstituts fUr Lehrerfortbildung 
in Bad Hersfeld und von 32 Autorinnen und Autoren erarbei tcl worden, die acht einfUhrende Aufsatze 
und 121 ebenfall s namentlich gekennzeichnete Einzelanikel zu im weitesten Sinne kulturgeschichtli
chen Themen geschrieben haben, gegliedert nach den Gemeinden des Kreisgebieles. Einige Auto
rinnen und Autoren haben zahlreiche Texte geliefert. andere hingegen wenige oder nur einen einzi
gen. Vennullich zur nOlwendigen Koordinierung der Arbeit und, wie die Bezeichnung der Gruppe 
besagl. doch wohl auch oder sogar in ersler Linie zum Redigieren der einlaufenden Texte stand der 
Herausgeberin eine mehrkopfige .. Redaktionsgruppe" ( Impressumseite) zur Seite. 

Ziel bei der Planung und Herstellung des Buches war, "daB moglichst Uber alle wichligen Dinge, 
die tiber die Vergangenheit des Kreises Zeugnis ablegen, berichlet werden sollte;' (S. 7), es .. soHte 
wissenschaftlichen Ansprilchen genilgen" (ebd.), "auch Laien gut verstandlich sein" (ebd.), "mog
lichst vollstlindig. also in vielen Artikeln berichten" (ebd.) und reich bebildert sein. Die "erste 
Zielorientierung" des im Institut fUr Lehrerfortbildung unter maBgeblicher Mitwirkung von Lehrern 
fur Lehrer enlstandenen Buches iSI demgemaB: .. Die vielfaltigen kultur- und sozialgeschichtlichen 
SUillen im Kreisgebiel sol len als auBerschulische Lernone ersch lossen werden" (S. 17). Also soli das 
Such in erster Linie als Grundlage fUr heimatkundliche SchulausnUge dienen. Das wird von uns nicht 
abwenend so gesagt. sondem begrilBt. DaB man es sich auch in der Hand der Schiller wUnsche, wird 
von dem Such nicht gesagt. nur: .. In der Hand des Lehrers erschlieBt es die historischen SlallCn als 
auBerschulische Lemone" (Klappenlexl). Doch richtet es sich auch . .an alle, die fundien infonnien 
werden wollen" (ebd.). An diesen hohen Ansprilchen wird das zustande gekommene Ergebnis zu 

• ,nessen sem. 
Die am Anfang auf26 Seilen stehenden thematischen EinfUhrungen sind in dieser Reihenfolge der 

Seitrag .2ur Lage der Bauern in der frUhen Neuzeit" (S. 21 ff.). bei dem man sich wundert. daB 
offenbar erst dam it und nicht schon mit der millelalterlichen oder gar noch alteren Siedlungs
geschichte die mitteilenswerte Geschichte beginnt. der Beitrag "Textilgewerbe in Hersfeld" (S. 24 f.). 
der Beitrag .2ur Entwicklung des Fachwerks" (S. 27 f.), der aufgrund fehlender lIIustrationen 
hOchstens Kennern elwas bielel und diesen dann auch nichts mehr. der noch zu besprechende Beilrag 
.. Kupferschieferbergbau im Richelsdorfer Gebirge" (S. 28 IT.). der informative und auch sons! gute 
Beitrag "Kalibergbau im Werratal" (S. 31 ff.). die ebenso zu charakterisierenden Bei!riige "Die 
Reichsautobahn 1934-1942 im Kreis Hersfeld" (S. 35 IT.) .. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene im 
Zweilen Weltkrieg im Kreis Hersfeld" (S. 39 IT.) und .. Spuren jlidischen Lebens im Kreis Hersfeld· 
Rotenburg" (S. 42 ft·.). Die beiden Aulorinnen der drei zuletzt genannten Beitrage sind mi! diesen 
Themen sichtlich in ihrem ureigenen Arbei tsfeld. Hier lern! man viel ilber vernachlli<;sigte Themen 
der neucsten Geschichte, ha! :luch das Gefilhl. insgesamt gut infonniert zu werden. und :luch die 
auBere Form slimmt meisl bis :luf Kleinigkeiten. 
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Aber was ist das fUr eine ungleiche Gewichlung der Geschichle im Kreis Hersfeld-Rolenburg! Das 
haben die Veranlwortlichen natUrlich selbsl auch bemerkl. und sie erklaren und rechlfertigen das am 
Anfang des Suches damil. daO der Schwerpunkl in diesem Buch ruhig einmal auf der nationalsoziali
slischen Zeil und den vergessenen Orten dieser Zeil liegen durfe (S. 15). Dem slimml man ja 
vielleichl noch zu und mOchle die Gewichlung der achl Ihemalischen Einflihrungen auch noch 
hinnehmen. obwohl sie so durchsichtig einseilig ist. Was dem Leser aber dann in den Einzel
darslellungen an Gewichtung £ugcmutet wird und welche Gewichtung das Buch damit insgesamt 
erhalt. ist doch zuviel des Guten. Von den 121 Einzelartikeln uber im weitesten Sinne kulturge
schichtliche Stalten in den einzelnen Gemeinden befassen sich 17 meisllange bis ilberlange Artikel 
mit jildischen FriedhOfen und Synagogen. auch wenn sie langst nichl mehr vorhanden sind. ein 
umfangreicher nochmal mit dem Autobahnbau am Beispiel der Autobahnbrticke bei Asbach 
(S. 90 ff.). drei jeweils umfangreiche mit Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlagem aus dem 
Zweilen Weltkrieg (S. 93 fe.. 96 ff .. 229 ff.) und vier mit Anlifaschisten (S. 99 ff .. 101 f.. 115 ff.. 
139 f.J. 

Was sucht ein drei Seiten langer. aber noch nichl sehr weit recherchierter Beitrag ubcr .. Die 
Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlager in RohrigshoflNippe" (S. 229 ff.). von denen an dem 
einstigen Standort auf dem heuligen Parkplatz eines Kaliwerkes .. nichls mehr sichtbar" (S. 229) ist. in 
einem solchen Buch. das doch hinftihren soli zu au6erschulischen Lemorten'! Was suchen ein Artikel 
ilber den 1939 im KZ Sachsenhausen ermordelen Gewerkschaftsekrettir Michael Schnabrich 
(S.99 ff.) und einer ilber den 1944 von den Nazis wegen Wehrkraftzersetzung erschos<;enen Ewald 
Huth (S. 101 f.) in demselben Such'! Sollen sich die Schulkinder jetzt auf Parkplatzen oder in Bad 
Hersfeld unler den jeweiligen StraBenschildern. die diesen Mannern zu Ehren aufgeslellt worden 
sind. oder vor ihren ehemaligen Wohnhausem versammeln und Anlifaschismus lemen'! Wo bleiben 
dann aber die restliehen verdienten Frauen und Manner, die in Bad Hersfeld wie in anderen Stadten 
und Gemeinden ihren Namen auf StraBenschildern haben und teilweise auch noch nieht haben'! Beim 
ahnlich gelagerten Artikel "Georg Groscurth 1904-1944" (S. 139 f.) gilt eigenllich das gleiche. 
obwohl fUr ihn auf dem Bergfriedhof von Unterhaun ein kleiner Gedenkstein steht. an dem man das 
Gedenken festmachen konnte. Aber dann waren viele Gedenksteine fUr verdiente Personen der 
Geschichle zu finden. zu denen man hinwandern konnle und an denen etwas feslzumachen ware. 
Aufgenommen worden ist GroBcurth doch wohl nur. weil er gerade in Mode ist. zu Recht natlirlich. 
aber das reicht doch nichl ftireinen eigenen Artikel in diesern Buch. Elwas anderes ist es rnil dem auch 
ganz anders liberschriebenen Beitrag .. Mahnmal fUr Adam von Troll zu Solz" (S. 115 ff.: zu dem 
falschlich beigegebenen Bild siehe unlen). von einem Kenner auf breiter Literalurkennlnis gUI 
geschrieben. Hier ist das Holzkreulo auf der Imshauser Hohe mit seiner schliehten und zugleich 
ergreifenden Inschrift, das von vieten besuchl wird und das jeder immer wieder besuehen sollte. 
ausschlaggebend flir den Artikel. der uns erklart. weshalb das Kreu£ dort sleht und was es bcdeutet. 

Auch zu den fast llickenlos aufgenommenen Sllitten judischer Geschichte im Kreis Hersfeld
Rotenburg. von der Herausgeberin meist selbsl beschrieben. muB man etwas sagen. Sicher bringt fast 
jeder einzelne Beitrag neue. bisher unbekannt gewesene Infonnationen Uber die ehemaligen judi
schen Gemeinden. die uber die bislang im Schrifllum vorliegenden Nachrichlen hinausreichen. So 
werden die einloelnen Artikel fUr die weilere Beschafligung mit diesem Thema wichtige Details 
enthalten. Was aber sollen in einem Fuhrer zu auBerschulischen Lernorten Artikel liber die ganz 
verschwundenen Synagogen von Bad Hersfeld (S. 83 r.) und, diese jet£t wiederaufgebaut im slid
hessischen Freilichtmuseulll Hessenpark. Nentershausen (S. 183 ff.)? 

Jildische Friedhofe mit ihren noch erhaltenen Grabsleinen sind. oft auch schon wegen ihrer bloBen 
Lage im Gelande und im Verhaltnis zurn Wohnort. etwas anderes und fordem den Besueh. die 
HinfUhrung und Erlauterullg. Aber diese Sttilten wiederum will die Herausgeberin dann doch nieht so 
richtig besuchl oder zumindest nicht preisgegebcn wissen, jedenfalls nicht jedem. so daB bei ihnen 
erklartenna6en auf eine genaue Zugangsbeschreibung verzichtet wurde mit dem einHiltigen Hinweis: 
"Dies gesch:th loum Schutz dieser Orte" (S. 16). Sollen sie nun besichligt werden oder nicht'! Glaubl 
man alien Erustes. Friedhofsschander wilrden sieh ihre Informationen ilber die Standorte jlidischer 
Friedhofe klinflig aus der Hersfeld-Rolenburger "kultur geschiehtc" holen'! 

Ahnlich fragwurdig gewichtet und auch son ... t voller Fehler und LUcken sind die Beitrage liber den 
Kupferbcrgbau um Nentershausen. niimlich der schon genannte Einfilhrungsaufsa1£ .. Kupfer
schieferbergbau im Richelsdorfer Gebirge" (S. 28 ff.) und der Ort ... artikel .. Kupferschieferbergbau 
1937-1945 in Nentershausen und Umgebung" (S. 185 ff.: warurn aber ein paar Zeilen weiter ,,1937-
1956"'!). Fal!.Ch iSI. daB 1460 "Kupferbergbau bei Sontra, Nentershausen. Iba und Harnel" (S. 28: 
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gemei nt ist .. Hornel·') bezeugt sei. vielmehr sind nur die dort I iegenden SchmelzOfen erwahnt. und die 
sind elwas anderes als 8ergbau. Landgraf Kart lieB im Jahr 1700 (die Jahreszah l wi rd schon gar nicht 
mehr genannt) die Richelsdorfer Hillle nicht .. wieder aufbauen" (ebd.). sondern iiberhaupt erst 
errichten. Genau anders herum verlief die Geschichte. wenn man liest: .. Die Abbaurechte waren am 
Ende des 17. Jahrhunderts an Gewerkschaften iibergegangen: dies waren aus sogenannten Gewerken 
bestehende, friihkapitalistische Untemehmen" (ebd.). Richtig ist vielmehr. daB nach dem DreiBigjah
rigen Krieg die zuvor von privaten Gewerken genutzten Rechte in die Hand der Landesregierung. also 
der hessischen Landgrafen. iibergingen. Unter den .. z. T. machtigen Handelssltidten" auch das 
hessische Stadtchen Marburg zu finden (S. 28). erheitert wiederum. Mit diesem Lapsus isl die altere 
und flir den Bergbau bedeutendste. fUr die Bearbeiterin aber s ichtl ich Histige Zeit dann auch schon 
abgehandelt. Sptiter findet sich nochmal der Hinweis. da8 eine Vielzahl von Gelanderelikten aus der 
Zeit .. seil dem 14. Jahrhundert" (S. 188) stamme. Woher die Kilhnheit dieser Datierung. wo wir doch 
fur die Zeit vor 1460 keine schrift liche Nachricht haben und auch die archiiologischen Funde bislang 
nicht we iter reichen? Die in der Region in den Waldern auf Dutzenden von Hektar Flache liegenden 
Halden und Pingen des spatmittela lterlichen Bergbaus. die die schonsten und eindrucksvollsten 
auBerschul ischen Lernorte sind. die man sich - meinetwegen auch unter dem Lernziel "Friihkapitalis
mus" - anschaucn kanntc, werden mil keinem Wort erwtihnt. Dabei htille die Verfasserin doch 
nachlesen konnen. was einerder besten Kennerder Montangeschichte Mitteleuropas, desscn Wcrk sie 
ja doch. wenn auch gr.iBlich entstelll. zitiert (S. 30). zu diesen Reliklen geschrieben hat: .. Ein 
Ablaufen dieser Pingenfelder ist ein Erlebnis: Bi sweilen liegen die Schachtpingen dicht an dicht. und 
man findet in der Bundesrepublik Dcutschland se llen ein Gelande von groBerer Ausdruckskraft" (R. 
Slotta. Technische Denkmiiler in der Bundesrepublik Deutschland 4: Der Metallcrzbergbau I. Veraff. 
a. d. Dt. Bergbau-Mus. Bochum 26 [Bochum 1983J 296). Waren ei n paar ordentliche Artikel Uber 
diese und die aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammenden sonstigen Relikte in den Wtildem und 
Feldem um Iba. Bauhaus. Nentershausen. Comberg und Solz nichts fUr die Hersfeld-Rotenburger 
"ku llur geschichte" gewesen? 

Slat! dessen iSI die Verfasscrin in beiden Beitriigen schnell wieder bei ihrem Lieblingsthema. dem 
Bergbau in der Zeil des Nationalsozi:llismus. Riistungsindustrie. Zwangsarbeitcr und Kricgsgefange
ne slehen alsbald wieder im Vordergrund. Barackenlager. Entrechtung und Geringachtung und die 
nationalsozialistischen Bergarbeitersiedlungen. die noch heute beslehen und die man sich. slaU der 
alten Relikle in den Waldem. lemend und schaudernd anschauen soil. 

Als Lileratur zilicrt werden in dem zweiten Artikel einzig und allein zwei neue Schriften ilber 
Zwangsarbeit und Kunst im Drillen Reich (S. 190). Der erste hat da schon mehr aufzuweisen. Zitiert 
werden (S. 30) ein Faltblatt des on lichcn Museums. ein beim Nachpriifen nichl vorhandener Beilrag 
"in: Heimatkalender 1980. S. 220 f." (don, geme int ist dcr Heimatkalender des Kreises Hersfeld
Rotenburg. stehl stall dessen elwas iiber die heutige Organisation der Kreis- und Landesverwaltung). 
wieder das Zwangsarbeiterbuch und dann doch die beiden wichtigen Arbeilen von Gerhard Seib undo 
diese. wie gesagt. graBiich entslell l. von Rainer Slona. Und die Arbeiten von Hans Strube. darunter 
sein umfangreiches Hauptwerk in der ZHG 87. 1978n9? Sic fch len. 

Sonst und auch insgesamt gesehen sind die Artikel Uber die Stallcn der Geschichte des 20. 
Jahrhunderts inhaltl ich oft neu und milunter spannend sowie in der Regel mit sichtlichem Engage
ment gut geschricbcn, wenn auch in der Wortwahl manchrnal iiber das Ziel hinaus geschossen wird 
(dos Vokabular zur Geschichte des 20. Jahrhunderts findel mitunter auch rasch Anwendung auf die 
altere Zeil. so da8 man z. B. S. 28 doch Icicht SIUtzt bei .. Kampfhandlungen wtihrend des DrciBigjah
rigen Krieges"). Aber die Statten wrGeschichte des 20. Jahrhunderts fUllen ja eben nureinen Teil des 
Buches. und so bleiben viele Anikel w den herkommlichen. sozusagen klassischen Stiillen der 
Kulturgeschichte im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Wendcn wir uns nun diescn w. und zwar vielleicht 
l.unlichst den mittelalterlichen Burgen. 

Irn Beitrag "Die Burg Holz.heim" (S. 143 fT.) komrncn nach mehr als vier Jahren von dem Lei ler der 
dort 1991 stattgefundenen Ausgrabungen erste Informationen. nachdem wir bislang auf den verun 
gliickten Aufsatz einer Grabungsmitarbeiterin angewiesen waren. Deren Datierung von Fundcn und 
Befunden in das 7. Jahrhundert (der S. 144 genannte lweite Autor hat damit nichts zu lun. er rezipiert 
nur) wird zuriickgewiesen. Das ist auch richtig. Dann aber offenbart sich. daB auch der damalige 
Grabungsleiter noch falsche Vorstellungen iiber die in Schriftquellen erwtihn te Kemenate hegt. denn 
er such! sie cbenfall s im Bereich irgendweJcher Maucrn siidlich des noch stchenden Wohnturms: 
.. Von der spiitmi uelalterlichen Burg Holzheim ... ist nur der Wohnturm sowie der siidlich davon 
gelegene Keller der ehemaligen Kemenate erhalten" (S. 143). Also hal auch dieser Autor noch nicht 
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gemerkt, daB die tiberlieferte Kemenate nichts anderes ist als der noch heute stehende Wohntunn, was 
in der Literatur ebenso wie auch schon die falsche Datierung aufgezeigl worden ist (K. SippeJ. Zur 
angeblich frtinkischen Burganlage in Holzheim fGde. HaunetaL Kr. Hersfeld-Rolenburg]. ZHG 99, 
1994, 201-204). Weiterhin schreibt der Verfasser. daB es. abgesehen von dem angeblichen 
Kemenatenkeller, bei den Grabungen auBer einer Kirche oder Kapelle und einem annahemd quadra
tischen Vorgangerturm auch noch .,Resle eines pallasartigen Gebtiudes" (S. 144; ktinftig aber bilte 
richtig .,palasanig") aus dem 13. Jahrhundert gegeben habe. Was damit gemeint iSI, erf<ihrt der Leser 
nicht. Das wird hoffentlich irgendwann einmal in einem abschlieBenden Grabungsbericht der Fall 
sein, in dem alle Grabungsergebnisse im Bereich der Burg Holzheim schlUssig dargelegt werden und 
auf den die Offenllichkeil noch immer gespannt wanet. 

Ein heimatgeschichllicher Leckerbissen besonderer An ist dann ohne Zweifel der in der mit nur 
drei Artikeln schwach vertretenen Gemeinde Ludwigsau stehende Beitrag "Die Burg Ludwigseck" 
(S. 179 ff.). "Das SchloB isl in Privatbesitz und bnn deshalb nur von auBen besichtigt werden" 
(S. 179; ist es nun eine Burg oder ein SchloB?). Dennoch: Nichts wie hin. Zuerst allerdings erfahren 
wir etliches Uber das schone U mland, namentlich das Malchustal mit Malchusleich. "Dort hat der Ort 
Malkus gelegen" (S. 179). WeiB die Verfasserin. wo er wirklich gelegen hat? Jedenfall s nicht am 
Malchusleich. wie man aus dem Text vermuten mOchte. WeiB sie auch, wo die GlashUlte gelegen hat. 
Uber die sie schrei bt ? Aber darum geht es in dem Anikel ja auch gar nicht in erster Linie. Es ist eben 
nur schones Drumrum. mil dem man seine Burg und seinen Anikel sehmUekt. Auch die nahe 
Trunsbaeher Miihle wird zum angehangten Drumrum. Urn 1600 soil sie eine .,Kupfersehmiede" 
gewesen sein. Wie dus? Wo urn aJles in der Welt stamml diese Information her? Falsch abgeschrie
ben? Kupfer mit Eisen verwechselt? Was die Verfasserin demnach ni cht weiB oder nichl preisgibt. ist, 
daB hier eine sogenann le Waldschmiede beslanden hat , also eine EisenhUtte. die aufgrund von 
Indizien bereits 1492 vorhanden gewesen sein muB, 1542 erstmals genannt wird und 1559 in eine 
Mahlmi.ihle umgewandelt warden ist. Das alles hatte sie nachlesen konnen. wenn s ie zumindest die 
grundlegende neuere Literatur kennen wUrde (R. E. Beeker. Erlauterungen zur Geologischen Karle 
von Hessen I : 25 000, Blalt Nr. 5023 Ludwigscck [Wiesbadcn 1989) 130 f. Nr. 23). in der man im 
i.ibrigen auch nachlesen kann. wo die Wiistung Malkus und die GlashUUe gelegen haben. welche 
Restc dort noch zu sehen sind und wo weJche Funde von diesen beiden Fundstellen aufbewahrt 
werden. Der eigentliche Seitrag Uber Burg Ludwigseck mag halbwegs richtig sein und soli nicht 
kommentiert werden. Kommentiert werden muB aber das angeschlossene Literaturverzeichnis. Da 
zit iert die Verfasserin zunachst ,.Seeker. Eduard Edwin: Die Riedesel zu Eisenbach". Kein Band, kein 
Erscheinungsjahr, keine Seitenzahl in dem mehrbandigen Werk werden dem Leser zugemutet. Dann 
folgl: "Deisenroth, OUo: Nentershausen, o. 0., o. J. ... Welche der vielen Schriften. wOllloglich im 
Zitat bis zur Unkenntlichkeit versti.immelt. dieses Autors tiber Nenlershausen ist gemeinl. und was 
enthiilt sie fUr wichtige Dinge iiber die Burg Ludwigseek? Generationen von Heimatgeschichllern 
und Wissensehaftlern gleichermaBen werden sich noch. vorausgeselzl sie arbeilen auch dann noch 
ordentlieh und gehen alien Zitaten nach, mit diesem Hinweis auf .. Deisenroth, Ouo: Nentershausen, 
o. 0 .. o. J." herumplagen. Bleiben wird wohl das GefUhl. eine wichlige Schrift Uber die Burg 
Ludwigseck nicht zu kennen. Abcr cs kommt noch besser in dem LiteralUrverzeichnis. AuBer dem 
H inweis auf Karl Schellhases Arbeit Uber die Territorial geschichle des Krcises ROlenburg. in der man 
iiber das Registcr tatsaehlich etwas tiber die Burg Ludwigseck findet. bekommt der Leser das Zitat 
eines Aufsatzes tiber SchloB Ludwigseck mit dem Standonnachweis ..in: Heimatkalender fUr den 
Kreis Hersfeld-Rotenburg. S. 63-65" vorgesetzt. Von diesem Heimatkalender gibl es miulerwei1e 24 
Bande. Wer sich im Auffinden hessischen Schrifttums ein biBchen auskennt oder gcniigend Zeil hal. 
lindet den Aufsatz dann im Band 3 1. 1987 tatsachlich auf Seite 63 ff. Er weiB aber dann noch ltingst 
nicht. daB er dort einem Plagiator aufsitzt. Der zugrunde liegende Aufsatz. der 1987 unler neuem Tite! 
weitgehend wortwortlich iibernommen warden ist. wurde 1926 gesehrieben und ist der Verfasserin 
offensichtlich unbekannt geblieben (E. E. Beeker. Sch10B Ludwigseck. Volk u. Seholle 4, 1926, 243-
246). DaB ein kleiner. aber schoner und vor allem aus eigener Feder stammender Aufsatz des friiheren 
ROlenburger Stadtarchivars Willi Rosenslock in dem Sammelband .. Rund urn den A1heimer" 1953/55 
nicht zitiert is!. wird man noch iibersehen wollen. DaB aber der grundlcgendc Aufsatz unseres 
Altmeisters Georg Landau im vierten Band seiner .,Hessischen Ritterburgen" von 1839, sogar mit 
einer wunderschonen Ansicht von Ludwigseck, unter den Tisch fallt. will man nichl begreifen. Aueh 
Rudolf Knappes neues Buch Uber die hessisehen Burgen, in dem man auf Landau hingewiesen 
worden ware, wird nicht zitiert. Statt dessen ein Plagiat van 1987. Und aueh das Literaturzital zur 
Glashiitte am Malchusteich (slall .. Gorich" richtig aber .,Gorlich") verweist auf ein iibles Plagiat. Der 
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zugrunde liegende Aufsatz iiber die Glashiitte stammt aus dcm Jahr 1921 und ist noch immer besser 
als die spateren Abschreibereien von ihm (A. Albrecht. Die Glashiltle am MalkuSleich. Heimat
Schollen I. 1921.69 f.. 77 f.; mit leicht veriindertem Anfang und SchluB erneut in: Der Kr. ROlenburg 
in alter u. ncuer Zeit IBeil . BebraerTagebl.] 6. 1936. Nr. I (I ungez. S.I, Nr. 2(2 ungez. S.]). 

Aber es gibt ja noch mehr Burgen im Kreis Hersfeld-Rotenburg und auch eine in der Gcmeinde 
Nenlershausen. So lesen wir ein paar Seiten weiter etwas tiber .,Burg Tannenberg" (S. 191 f.). Die 
Angabe .. e in Vorgangerbau befand s ich ca. 700 m ostlich der Burganlage" (S. 191 ) ist falsch und wird 
auf Jahre hinaus ganze Schulklassen auf der Suche nach diesem Standort in die fal M:he Richtung 
trciben. Gemeint ist die altere Burg auf der Alten Koppe. die aber westlich lag und durchaus noch 
einen besichligenswcrten Gelandebefund aufweisl. sofern man imSlande ist. Gelandespuren zu lesen. 
DaB Burg Tannenbcrg .. wrn Schulz der alten HandelsstraBe . Kurze Hessen '" (S. [9 [) ged ient haben 
soli. kann nur jemand nachschreiben. der enlweder die Burg Tannenberg nie gesehen hat oder nicht 
weiB. wo die .. Kurzen Hessen" wirk[ich verlaufen sind oder beides. Mit dem nlichsten Satz verhiih es 
sich tihnlich, doch wir ersparen es uns. ihn auseinanderl.unehmen. Dann konunen die auch hier 
meisterlichen Liter:nurnachwci se. Das Buch von Rudolf Knappe (warum heiBt der Verfasser aber hier 
. .Knapp"?) wird ziliert. und damit konnte man ja durchaus aus dern Schneider sein . denn Knappe 
zil iert die altere Literatur stets getreulich. so daB man 5ich weiterhangeln kann. wenn man will. Oder 
sol he man in einer Art Handbuch. wie es das vorliegende gcrn sei n mOchte, in den Fallen. in denen 
keine neuen. eigens fUr den Besuch geschriebenen Ftihrungsblti tter mit Lileralumachweisen vorlie
gen. nicht doch die wichtigsten Werke selbst anftihren (wie es in anderen Artikeln des Buches ja oft 
auch getan wird)? Dann ware wieder Georg Landau mit seinem tremichen Artikel und tiberdies 
wicder mit einer schonen Ansicht der Burg im dritten Band der .. Hessischen Ritterburgen" \'on 1836 
ebenso zu zi lieren gcwesen wic zwei meis!erliche Aufsatze von Erns! Wenzel mi t ebenso1chen 
Zeichnungcn und einem Plan vom Baubestand der Burg. die spliter von zahllosen AUloren ab- und 
ausgeschrieben wordcn s ind (E. Wenzcl. Die Burg Tannenberg und ihre Besill.er. Der Burgwart 18. 
1917. 1-9; ders .. Burg Tannenberg Kreis Rotenburg. Heimat-Sc ho llen 4. 1924.68-70.76-78). Stan 
solcher Zi tate bietel uns die Verfasserin nach dem Verweis auf .. Knapp" aber dann. vielleicht am, 
ei nem doch irgendwie vorhandenen Bedtirfni s nach VolI stand igkeit. doch noch eines. und zwar: 
.. Kreiskalcnder 1982: Kurze Geschichte der Burg Tannenberg und ihrer Bewohner (S. 208)" (S. 192). 
Nur Insider werden wissen oder herausfinden konnen. daB Illil dem .. Krei skalender" der schon 
zweimal genannte Heimatkalender des Krei ses Hersfeld-Rotenburg gemeint ist. In jenem .. Kreis
~alender" findet sich dann ein nicht lesenswerter Oberblick aus der Feder eines nicht genannten 
Verfassers. Und es findet sich dazu eine Zeichnung der Burg Tannenberg. die auch in unser neues 
Buch tibernommcn worden ist. Da aber die Verfasserin. wie schon vermutet. vie lleicht ni e selbst auf 
Burg Tannenberg gewesen ist. hat sie auch nicht bemerkt. daB die Zeichnull g spiege[verkehrt ist. und 
fo[glich ist j elzt auch die (im tibrigen noch dazu tibelst reproduzie l1c) Abbildung in unserem 
trefflichen Buch ebenfalls spiegelbildlich. 

B[eibcn wi r bei den Burgen und lesen den Beitrag tiber die .. Burgruine Rodenberg bei Rotenburg" 
(S. 237 f.). Die Ergebnisse von Grabungen 1912 und 1976 werden mehr schlecht al ... recht referiert 
(daliiber gibt es besseres nachl.ulesen in Fundberichte aus Hessen 2 1. 1981.243 f.). Bei den Angaben 
zur hisloriM:hen Oberlieferung lielot man. daB es die Landgmfen von Hessen schon im 12. Jahrhundert 
gegeben habcn 5011 (S. 238). und dann kommen Literatumachweise. Zitiert werden runf Anikel aus 
der Feder eines ortlichcn Reda~teurs der Rotenburger Regionalpres ... e der Monate Januar und Februar 
1991. Kann dies die Grundlagc fUr einen FUhrer sein. dcr .. wissenschaftlichcn Anspriichen geniigen" 
(S. 7) soli ? Dem Arti~el ober Burg Rodenberg ist noch die (wie gewohnt miserabel reproduz.ierte) 
Abbildung eines Gemiilde ... einer Burg beigegeben, unterschrieben mit : .. Burgru ine Rodenberg. Das 
Gemiilde nach altem Stich zeigt die Burg urn 1700" (S. 237). Unter denen. die sich in der alteren 
GeM:hichte des Kreises Hersfeld-Rotenburg und der der Stadt Rotenburg cin biBchen aus~en nen, hat 
sich miulerweile herumgesprochen. daB dieses. seit Ende der 1960cr Jahre in einer geringfiigig 
abweichcnden Fasilung vornehmlich in Rotenburger Zeitung ... artikcln und sonsligen Ver5ITent[ichun
gen wie auch am Eingang eincs ort[ichen Hotels reproduzierte Gemiilde nicht etwa die iiber der Stadt 
[i egende Burg Rodcnberg darstellt. sondern die Burg Plesse bei Bovenden im nicderslichsischen 
Landkreilo Gouingen. und zwar um 1800. Das kann man im Vergleich mit anderen Abbildungen jener 
Burg auf Anhieb crkennen (M. Last. Die Burg Plesse. Plelose-A rchiv 10, 1975.9-249. besondersAbb. 
102, [03. 105. 11 8). Jeder halbwegs kundige Heimatfreund weiB das. wie gesllgt. mittlerweil e. nur 
der Verfasser. die Herausgeberin , Projeklleiterinnen und Projeklleiter. auch die ganze Redakti-
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onsgruppe im Hessischen InSlilul fUr Lehrerfortbildung in Bad Hersfeld, die ein Buch schreiben und 
herausbringen wollten und es auch geschrieben und herausgebrachl haben. wissen es nichl. 

Wollen wir noch einen Artikel iiber eine Burg gemeinsam lesen? Elwa iiber die Burg bei Alheim
Erdpenhausen, die Sinzigburg bei Haunelal-Rhina, die Burg Triimbach bei Haunelal-Wehrda, die 
Burg Hornsberg bei Heringen oder Uber die Burg Wildeck bei Wildeck-RaBdorf. alles wichtige 
hiSlorische Statten mil durchweg eindrucksvol1en Besichligungsreslen? Man sucht vergeblich einen 
Artikel dartiber. Dabei klangen die Wone der Einleilung doch so schon, die da laulelen: "Von den 
wichligsten Statten des Landkreises ... sollle indessen keine fehlen" (S. 15). Aber damil waren ja 
vielleicht nur die jUdischen Synagogen gemeim. Nun gibl es aber einen Artikel "Das SchloB 
Blumenslein und der Park Wildeck im Slubachtal" (5. 261 ff.). Hier erwartet der Leser nun doch ein 
paar Worte iiber die Burg Wildeck, weiB er doch, daB das von den Landgrafen von Hessen-Rolenburg 
1727 gegrtindete kleine JagdschloB Blumenslein auf den Mauem der millelalterlichen Burg Wildeck 
lag. Gespannt liest er den Anikel. Ubersieht auch geme. daB der nachslgelegene On nicht "Rasdorf' 
(5. 261), sondem "RaBdorf" heiBt. liest auch geme die AusfUhrungen iiber das 1770 irn Tal erbaule 
SchloB Wildeck, auf dessen Statte 1880 (nicht ,,1881 ") cin Forsthaus errichtel wurde. Uber seine 
dennoch erhaltenen Reste und die des sich angeschlossenen Landschaftsgartens und - ist auch schon 
am Ende des Beitrags. Und was ist mit SchloB Blumenstein, urn das cs dem Tilelzufolge auch gehen 
sollte? Kein Won davon. Vergessen? Oder hat der Verfasseretwa gemeint. SchloB Blurnenslein sei mit 
dem im Tal gelegenen SchloB Wildeck identisch? Das kann nicht sein. denn auf einer beigegebenen 
Karte (5. 262: in der Unlerschrift falschlich "Barthoiomai" stall "Bartholrnai") ist das JagdschloB 
Blumenstein ja doch ostlich oberhalb des Tales im Wald kartiert. Wurde also im Eifer der Nieder
schrift doch vergessen, etwas zum eigentlichen Thema LU sagen? Oder ist nur die Oberschrift falsch 
und das Thema gar nicht verfehlt? 

Es gib! auch ein paar gute oderdoch brauchbare oder l.umindest auf den ersten Blick so erscheinen
de Artikel Uber Burgen. etwa "Die Burg Wallenfels bci Mengshausen" (5. 203 f.) oder "Die Burgruine 
Milnrode bei Asbach" (5. 63 f.; warum aber die durch nichts begriindete Dalienmg mit den Worten: 
"Die Burg bestand vermutlich vom 11.-15. Jhl."?). Geme liest Rezensent im Artikel Uber Milnrode 
auch ein langeres wortliches Zitat aus einer eigenen Veroffenllichung liber diese Burg, wundert sich 
h6chstens ein biBchen. daB die Verfasserin das nicht mit eigenen Wonen hane sagen konnen. Slutzt 
dann aber dariiber. daB er einen sprachlich derart verungliickten Text geschrieben haben soIl und slellt 
schlieBlich im Vergleich fes!' daB die Verfasserin es geschafft hat. in dreizehneinhalb Zeilen wortli
ches Zitat drei Fehler in Form von Wortaustauschungcn und nicht kenntlich gemachlen. enlstellellden 
Auslassungen hineinzubauen. Vorbei is! die Freude an diesem doch so gUI dahergekornmenen Anikel. 

Werfen wir einen Blick auf die Kirchen im Kreis Hersfeld-Rolenburg. die uns vorgestellt werden. 
Die Beitrage liber "Die StiflSruinc" (S. 56 ff.), "Dic rnillelallerliche Kirchenruine auf dem Frauen
berg" (S. 64 ff.) und .. Die Ruille der Kreuzkapelle in Unterhaun" (5. 138 f.) leiden darunter, daB die in 
alien Fallen kompliziene Baugeschichte in keinern Fall durch nOlwendig gewesene Plane erliiuten 
wird. so daB die Texte fUr AuBenstehende vollig unversHindlich sein miissen. Dartiber hinaus iSI die 
neueste Lilemlur nicht bekannl. oder sie wird geflissemlich lotgeschwiegen (W Jacobsen/L. 
Schaefer/H. R. Sennhauser, Vorromanische Kirchenbaulen. Katalog der Denkmaler bis zum Ausgang 
der OUonen. Nachtragsband IMUnchen 19911 179. 123.428; K. Sippel, Zum Katalog der vorro
manischen Kirchenbauten in M iueleuropa. Hess. Jahrb. f. Landesgesch. 43, 1993. 249 ff .. bes. 257 ff.. 
255.264 ff.). So komrnt es. daB fUr die Kirche auf dem Kirchberg bei Unterhaun die in der Lileratur 
eigentlich Wngsl abgchakte Dalierung ins 9. Jahrhundert neu aufgewarmt wird. ein Hinweis auf und 
die Auseinandersetzung mil einer neu bekannl gewordenen Schriftquelle von 1720, die den damals 
noch sichtbaren kleeblaufOnnigen Vorgangerbau erwiihnt. aber unterbleiben. Auch andere Artikel 
Uber wichtige Kirchenbauten sind ohne Nachweis der wichtigslen liIteren und offenbar ohne Kenntnis 
der neueslen Lileratur geschrieben worden. so die Anikel "Die ehemalige Probstei 10hannesberg" 
(So 61 ff.) und .. Die Hersfelder Stadtkirchc" (5. 70 f.). wo jeweils zumindest die oben nachgelragene 
Lileratur, die auch die altere enthalt und in der sich auch wichlige neue Oberlegungen zu den beiden 
Kirchen finden, htiue zitiert werden mUssen. Stall dessen liesl man Uber das einwandfrei ersl zu 
Beginn des 11. lahrhunderts errichtete und noch als Ruine stehende Dormilorium auf dem 10-
hannesberg die schon frUher einmal kursierte abstruse These, es sei "ein einzigartiges Baudenkmal 
aus karolingischcr Zcit (9. lahrhundert),' und ist fassungslos auch iiber den nlichsten. auf Hersfelder 
Lokalforschullg der untersten Stufe basierenden Salz: .. Urspriinglich diente es vermutlich den Fran
ken als eine Art Kaserne zur militarischen Sicherung der dicht daneben vorbeilaufenden alten 
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Heerslra6e. heUle ForstslraBe" (5 . 61). Einem geslandenen Kenner der Hersfelder Geschichte haue 
die Kolponage solcher Meldungen doch eigentlich nicht unterlaufen dUrfen . 

Auch .. Die evangelische SchloBkirche in Philippsthal" (5. 2 17 f.) kommt mit einem einzigen 
Literaturhinweis auf einen halbsei tigen heimatgeschichtlichen Beitrag in der Hersfe lder Zei
tungsbcilage .. Mein Heimutlund" von 1954 aus, der seinerseits keinerlei weiterfUhrende Literatur 
nennl. Auch hier gibt es fUr die Kirche und ihre Ausstauung besseres uus erster Hand (E. Wen7cl. Dus 
Kloster Kreuzberg [Philippslhul] und se ine Saulenbasilika . Die Denkmalpflege 20. 1918.57-66,68-
70; G. Andre , Eine unbekannte Grubfigur aus dem 13. Juhrhunden. Marburger Jahrb. f. Kunstwiss. I, 
1924. 49-54; F. Bleibaum/O. Bramm in: Krei s Hersfeld. Handb. d. Heimatbundes f. Kurhessen. 
Waldeck u. Oberhessen 2 [Melsu ngen 1966J 184 f.: G. Dehio, Handbuch der Deulschen Kunstdenk
miiler: Hessen. bearb. von M. Backes IMUnchen . Berl in 2. bearb. Aufl. 1982)720 f.: O. GroBmann in: 
G. BOltID. GroBmann/G. U. GroBmannlE. Herzog. Hessen. KunSldenkmaler. Rec1ams Kun folfUhrer 
Dtld . 4 [SlUugan 5., neubearb. und erw. Aufl . 1978) 469). 

Von den Beitragcn Uber kleinere Kirchen verdienl .. Die Kirche in Ausbach" (5. 169 ff.) unsere 
besondere Aufmerksamkeil und wohl auch die der Ubrigen Lesersc haft , wird doch gleich dreimal mit 
dem BegrifT .. interessanl" gearbeilel (5. 169: .. ein interessanles Ensemble"; S. 170: ,.ein inleressanler 
schlanker sechseckiger Turm"; ebd.: .. von den Erinnerungstafeln ... s ind zwei besonders inleressanl"). 
Nicht nur, daB man hier (5. 170) wieder die koslliche MUlmaBung Iiest. fUr die nach 1730 entstande
nen Ponraits dcr Apostel und Refonnatoren an den EmporenbrtislUngen hatten Ausbacher Charakler
kopfe Modell gestanden (die Ponrails sind in Wirkl ichkeil Bibelillustralionen nachempfunden). es 
folgen auch noch Beschreibungen von Erinnerungstafeln, die der Besucher sei l Jahren nichl mehr in 
der Kirche findet. sondern in der am On befindlichen Heimatstube, die dieselbe Verfasserin ebenfalls 
beschreibt (5. 171 f.) und demnach besichligt haben dUrfte. Die auf dem Kirchhof neu aufgeslellten 
ahen Grabsleine sind nicht 23 StUck, sondern 26 (oder si nd seit meinem letzlen Zllhlen elwa drei 
StUck abhanden gekomrnen?), und der altesle stamrnt nichl ,.aus dem erslen Drittel des 16. Jahrhun· 
dens" (5. 17 1). sondern aus dem Jahr 1674. An der Kirche sleht eine altere Grabplaue von 1606 (dazu 
umen) und in der Kirche ein kleiner, vom Kirchhof slam mender Grabstein aus dem Jahr 1635 (K. 
Sippel, Der neuaufgefundene Grab-Kreuzslein von Ausbach im Kreis Hersfeld . ZHG 83, 1972, 143-
147). Aber auch damil kommen wir nichl ins ,.ersle Oritlel des 16. Jahrhundens". DaB die Inschriften 
und Darstellungen auf den Grabsleinen "ganze Famil iengeschichten" (S. 17 1) erzah lten. ware schOn, 
ist aber nichl der Fall , und es findel sich auf ihnen auch kein einziges Wort Uber "Pestseuchen" (ebd.). 
in denen die Sterblichkeilsrate "ungeheuer" (ebd.) gestiegen sein soil. Hinter dicsen Falschin
fomlationen steht woh l die Inschrift auf einem Stein fUr zwei am 9. und 14. August 1811 an der rothell 
Rllhr geslorbene Bruder. Oas ist alles, was von den angeblich auf den Ausbacher Grabsteinen 
ablesbaren Pestseuchen bleibt. Wer sich dann noch der MUhe unlerzieht , irn Kirchenbuch nach 
weiteren Todesfallen im Sommer 181 J nachzuschlagen. der wird zwischen dem 9. und 25. August mit 
den beiden Brudern auf insgesamt fUnf verslorbene Kinder kommen. die vermutlich derselben 
Darmkrankheit zum Opfer ge fallen si nd. Ungeheure Sterblichkeitsraten durch Pestseuchen also? 
Nein. Auch von der an der Kirchenwand Slehenden Grabplaue von 1606 (es iSI keine "Grab
stei nplatte", und sie steht auch nicht sc hon .. sei t Anfang dieses JahrhunderlS" vor der KirchentUr, 
sondem seil 1931) kann man nicht im emfernteslen schreiben: .. Sie erzahlt von der Ennordung eines 
Hersfelder Juweliers zwischen Ausbach und Gethsemane" (ebd.). einmal ganz zu schweigen davon, 
d1B es die Hugenottensiedlung Gelhsemane damals noch gar nichl gegeben hat. Die stark verderbte 
Inschrift JaBI zweifelsfrei gerade mal die Jahreszahl 1606 und die Wone Hersfe ld und Juwelier 
erkcnncn ( ... VON HERSFELT E/N I Vb/LlER /M 1606 ... J. Mehr nicht. Der Rest si nd SchluBrolgerun
gen. die J. Horie 1940. und zwar teilweise richtig. gezogen hatle (J. Horle. Alt-Hersfelder Inschriflen 
vor 1606. Die Stiftsruine [Beil. Hers felder Zlg.130. 1940. 108 fL hier 110) und die durch weitere 
Schriftquellen im Kern bestatigt werden. denen zufo1ge 1606 tUlslichlich ein Goldschrnied namens 
Esaias Defenach im ambt Fridewald \'011 ZM'eyen rellllem erschlagen worden ist (Th. Hampe. NUrn
berger Ralsverliisse Uber Kunsl und KUnstler im Zeitalter der Sputgotik und Renaissance 11449] 
1474-1618 (1633) . Bd. 2. Quellenschr. f. Kulturgesch. u. Kunsttechnik d. MiuelaJters u. d. Neuzeit N. 
F. 12,2IWien, Leipz.ig 1904[ 363 Nr. 2061, 2063). Das alles geht aber nicht aus der Inschrift der 
Grabplaue hervor, die rein gar nichts .. erzahlt". Falsch ist auch die Angabe. di e 1730 abgerissene 
Vorgangerkirche sei eine "Wehrkirche" (S. 169) gewesen. Nach Aussage einer Zeichnung auf der 
ii ltesten Flurkane von 1709 handelle es sich vielmehr eindculig urn eine kleine Fachwerkkirche (H. 
Ludwig. Eine Zeichnung von Ausbachs alter Kirche. Mein Heimatland 24, 1970. 31). Unvollstandig 
zitiert und in ei nem Teil nicht erkennbar nus dem Lateinischen ins Deulsche Uberselzt ist die Inschrifl 
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auf der altesten Glocke von 1508 (S. 171). Wenn dann schlieBlich im LiteralUrverzeichnis nur drei 
Titel (ganz zu schweigen von einer Abhandlung "Ausbacher Kirche und Grabsteine, o. J.": def 
angebliche Autor. mein Vater, weiB von dieser ihm angedichteten Schrift nicht das geringste) 
aufgefi.ihrt werden, die durchweg Informationen nus hestenfalls dritter Hand enthalten, wahrend die 
grundlegende Literatur tiber die Ausbacher Kirche (H. Baist, Die Ausbacher Kirche. Mein Heimat
land 10. 1931,23 f.; D. GroBmann, Protestantischer Kirchenbau im Hersfelder Gebiet: Ausbach. Ebd. 
15. 1952.2 f.; ders., Landbaumeister Adam Johann Erdinger. Hess. Heimal N. F. 7. 1957/58. H. 2, 10-
12; ders. in: G. BoltlD. GroBmannlG. U. GroBmannlE. Herzog, Hessen. Kunstden kmaler. Reclams 
Ku nstflihrer Dtld. 4 [Stuttgart 5., neuhearb. und erw. Aufl. 1978} 263) nicht zitiert wird, weiB man 
eigentlich schon heim bloBen Blick auf dieses Literaturverze ichnis, was man von dem Artikel halten 
soIl. 

Noch ein weiterer landlicher Kirchenbau weckt unser Interesse: "Die Dorfkirche in Aua" (S. 195 
ff. ). Es ist die zur Dorfk:irche herabgesunkene Kirche oder der iibrig gebliebene Tei I der Kirche eines 
am Ende des 12. lahrunderts gegrii ndeten und bald danach nach Blankenheim verlegten Klosters. die 
in der West wand einen groBen vermauerten Rundbogen enthlilt (vgl. FarbfolO nach S. 132), der immer 
als Chorbogen einer groBeren oder groBer konzipierten Kirche angesehen wurde, deren anschlieBen
der Saal heu te fehlt ooer nie errichtet worden ist. Das wird jelzl bestriuen, aber nicht erklart, weshalb 
dann der groBe Bogen in der West wand der Kirche si tz!. Erheiternd ist, daB der in diesem Artikel 
zitierte Philipp Hafner im nachsten iiber ,.Die Kirchenruine der Wiistung Holstein" (S. 197 ff.), wo er 
aus nicht ei nsichtigen Griinden ziti ert wird, fast zum Stern-Kolumnist "Hafner, Sebastian" (S. 199) 
wird. 

Es gibt noch ein paar Dinge, die erheitemd waren, wenn sie nicht so traurig stimmten. und zwar 
vornehmlich unter den Objekten der Gemeinde Friedewald. Der Beitrag "Die Hamundeskirche bei 
Friedewald" (S. 128) kommt mit denkbar wenigen Zei len und ei nem versttimmelten Lileraturzitat aus 
und pragt dabei doch einen ganz neuen Namen flir das anzuzeigende Objekt. DaB die 1970-73 
stattgefundenen Ausgrabungen auf das Jahr 1973 reduziert werden und es sich so liest. als seien 
damals auch der Brunnen und Teich freigelegt worden, soli uns egal sein. DaB man zu der 
Wiistungskirche "von Friedewald mit PKW oder zu FuB" kommt, wird aber spatestens dem nicht 
mehr egal sein, der sich aufs Fahren festgelegt hat. dann aber vor den forsllichen Verbotsschildern 
steht und vom Parkplatz am Nadelohr nicht "etwa hundert Meter", sondern etwa 700 m laufen muB, 
was ihm und dem Wald gut tun, aber sei ne Planung doch sehrdurcheinander bringen wird. Dabei hatte 
doch die Einleitung des Buches so schon geklungcn. in der es hieB, man habe gerade im Hinblick auf 
die Standorte. Verkehrsanbindungen usw. "die Moglichkeit geschaffen, die Statlen aufzusuchen. ohne 
sich weiteres Informationsmaterial besorgen zu mUssen" (S. 16). 

Die Burg Dreienberg auf dem gleichnamigen Berg wird aufgrund des Artikels "Die Dreienburg bei 
Lautenhausen" (5. 129) und "ohne weiteres Informationsmaterial" vennullich keiner der jetzt im 
Wald umherirrenden Besucher finden. 1257 wird die Burg nicht erstmals erwahnt. sondern genau 
genom men ein sich nach ihr nennender Adliger. Die Erwahnung als Warte in einer Grenzbe
schreibung 1428 wird als Besitzwechsel der damals ja doch sicher schon Wngst nicht mehr bestande
nen Burg gedeutet und gleichzei tig die Frage aufgeworfen. ob es sich bei der Warte Uberhaupt urn die 
Burg Dreienberg oder urn "e ine Vorburg" von ihr handle. Selbst wenn das in der alteren Literatur 
einmal so gestanden hat. sollte man derart Abwegiges doch im Jahr 1995 nichl mehr neu auftischen. 
Eine Zumutung sind schlieBlich die Literaturnachweise. Wahrend in E. Zieglers zitiertem Buch tiber 
das Terri torium der Reichsabtei Hersfeld von 1939 Uber die Burg Dreienberg auBer Erwahnungell der 
BurgsUiue in spatmi uelalterlichen Grenzbeschreibungen rein gar nichts steh1. die knappen Angaben 
im Handbuch des Heimatbundes Uber den Kreis Hersfeld von 1966 (sie stehen auf S. 11 9) verkUrzt 
und damit fas t unerheblich sind und die letzte, eigenwill ig zitierte eigene Schrift des Autors, falls 
tiberhaupt gedruckl. als graueste Literatur praktisch nirgendwo erhalt lich ist. fehlen die wirklich 
wichtigen Lileraturzitate. die fUr die Vor- oder Nachbereitung eines Besuchs der Burg Dreienberg 
notwendig sind (w. Neuhaus, Spaziergange in Hcrsfelds Umgebu ng 3: Der Dreienberg und se ine 
verschollene Burg. Mein Heimatland I, 1910,47 f.: [ders.l. Der Dreienberg und seine verschollene 
Burg. Hess. Gebirgsbote 28. 1920,35 f.: [ders.J. Die ahe Burg auf dem Dreienberg. Mein HeimatJand 
6. 1924,28: H. Nebe, Die Burgstatte auf dem Dreienberg. Wartburgland lBeil. EisenacherTagespostl 
Nr. 40 vom 31.1.1924, 165. 170: ders .. ThUringer Burgfahrten 3 [Eisenach 19251 52 fL E. Ziegler, 
Burgen und Schlosser im ostlichCIl Teil des Kreises Hersfeld. Heimatkalendcr d. Ldkr. Hersfeld 9. 
1965,4 J -50. hier 41 L Knappe [wie obenJ 179). 

248 



Im Beitrag .. Das SchloB und die Wasserburg in Friedewald" (5. 132 f.) lemt man, daB die Burg 
Friedewald "spatestens im 13. lahrhunden" (5. 132) gegriindet worden seL wo man doch immer noch 
davon ausgeht. daB dies erst kurz. vor ihrer ersten Erwahnung 13 12 der Fall gewesen sei. Dieses 
Ersterwahnungsdatum wird schon gar nicht mehr genannt, man findet es aber in anderem Zu
sammenhang ei n paar Seiren weiter vome (S. 128). 

Damit sind wir aber schon wieder beim dunklen Themenbereich ,.surgen", den wir eigentlich 
schon langst verlassen hatten. Gehen wir also rasch weiter, vorbei an dem recht ordenlliehen Anikel 
"Die Gie61ingskirche bei Friedewald" (5. 129 f.: warum aber sleht dieser Anikel unter Friedewald 
und nicht unter Bad Hersfeld . in dessen Stadtgebiet die Ruine liegt?), bei dem jemand Korrektur 
gelesen zu haben seheint. und schauen, was man nachlesen bnn im Beitrag "Das Nadelohr bei 
Friedewald" (S. 131 n. Hier lernt man, daB das kleine Kulturdenkmal in der Tragerschaft bzw. unter 
der Verwaltung der Gemeinde Friedewald stehe (5. 131) und iSI damit schon tum erstenmal falseh 
inforrnierl. denn es befindet s ieh vielmehr auf einem dem Land Hessen gehorenden und der 
StraBenbnuverwaltung unterstehenden FluTstUck (Gemarkung Friedewald, Flur 32, AurstUck 28122). 
Sodann wird, wie man es fast schon erwanet hat, die alte. inzwischen Hingst wieder nus der Welt 
geschaffte Jahreszah l 1589 stall 1583 neu aufgelischt. wei1 vermutJieh die neueste Literalur nicht 
bekannt ist (K. Sippel, Die Wasserburg Friedewald. das .. Nadelohr" und die Wustung Hamundeseiehe 
im Seulingswald. Arch. Denkmaler in Hessen 48 [Wiesbaden 2 .. veriindene Aun, 1994», Die erste 
Erwahnung 1579 als Nolle"oehr. die sich wie jene des Jahres 1583 noch nuf einen hohlen Baum 
bezog. wird dem Lcser schon gar nieht mehr zugemutet. DafUr heiBI es aber: "Am 25. Mai 1894 
zenrii mmcnen vier wandemde Handwerkshurschen das Nadelohr vollsUindig und schlugen es in 
kleine StUd.e (vgl. Demme). Heu le isl eine Nachbildung aus dieser Zeil zu sehen" (5. 132: auch 
S. 131: .. Nachbildung eines Steinbogens"). Man iSI wieder fassungslos. Sollen die Sehulkinder jelzt 
lernen. ihr geliebtes und oft erwandertes Nadelohr sei eine Nachbildung des 19. Jahrhundcrts? Der 
Vorfall der Zerstorung, flir den man im librigen nicht L. Demmes vienen. noch ungedruckten Band 
mil Urkunden und Nachrichten ZUT Geschichte Hersfelds als Nachweis bemilhen muB. sondem fUr 
den die Hersfelder Zeitung vom 29,5.1894 oder ein danach geschriebener Beitrag (A. v. StingL Das 
zerst6rte .. Nadelohr". Mein Heimatland 23, 1969. 68) zu zilieren gewesen waren. ist zwar als 
Zeitungsnotiz liberliefert. die tatsiichlich von einem in kleine Stlicke zerschlagenen Nadelohr berich
let. was aber doch joumalistisch Ubertrieben war. Von einer daraufhin angefertigten Nachbildung gibt 
es keinerlei Nachricht. und eine soJche kann aufgrund des bloBen Augenscheins auch ausgeschlossen 
werden. Vielmehr war es so. wie H. Licht schon 1987 schrieb: .. Die zerbrochenen Steine wurden 
wieder 7.UsammengcfUgf· (Mein Heimatland 32.1987.74). 

Die WUstungen. an denen nicht nur der Raum Friedewald, sondcrn dcr gcsamte Kreis Hcrsfeld
Rotenburg mit weit Uber einhundert archUologisch exakt lokalisierten Standorlcn Uberaus reich ist 
und die ja nicht nur fUr die Siedlungsgeschichtc des Landes wichtig. sondcrn oft auch Uberaus 
anschauliche und zur Erkundung einladendeAusflugsziele sind. kommen nur mit wenigen Beispielen 
vor. niimlich im schon genann len Artikel .. Die Hamundeskirche bei Friedewald" (5. 128). doch ohne. 
daB hier der BegrifT Wlistung Uberhaupt HmI. im ebenfalls schon genannten Artikel .. Die 
GieBlingskirche bci Friedewald" (S. 129 f.). wo der BegrifT immerhill einma1. sogar mit einem 
ErHiuterungssall. zu lesen is!. in dem Artikel ,.Die Ruine Walter~kirche bei Unterneurode" (S. 155 f.) 
und schlieBlich in "Die Kirchenruine der WUstung Hol stein" (S. 197 ff.). wo es aber nur urn die 
t:.augeschichtliche Seile des ergrabcnen Kirchenbaus gehl. Zu dem eigenlliehen Phtinomen der 
spUtmittelalterlichen WUslUngsperiode. ihren Ursachen. AusmaBen und drastischen Folgen flir das 
mittelalterliche Winschafts- und Sozialgeflige erHihrt man in diesen Anikeln nichts. eher noch in 
.. Der archtiologi<;che Wanderweg auf dem Eisenberg" (5. 194 f.). wo ein langes, aber wieder einmal 
nicht fehlcrfrei gebrachtcs Zitat au~ einer meiner eigenen Schriften ein wenig von der Bedeutung der 
WUslungen flir die Siedlungsgeschichle ahnen HiBt. Sicher wird man nur diejenigen Platze vorstellen 
konnen. die etwas Hir das Auge bieten. Warum aber nimmt man dann nichl Lumindest die WUstung 
Grabenhauk im Wehrdaer Wald bei Haunetal-Wehrda hinzu. wo ebenfalls ein Kirchcnrc~t zu besich
ligen i"t und wo noch daw im Umkreis der Dorfstelle unter Wald eine komplelte fossile W61b
ackcrflur liegt. von dcr 1968 im Rahmen einer sied lungsgeographi<;ehcn Un lcNuehung "ogar ein Plan 
vcrOffentlicht worden is! (H. Hildcbrand1. Regelhaftc Siedlung"formen im HUnfelder Land. Mar· 
burger Geogr. Schr. 34 [Marburg 19681278 ff .. Fig. 29)? Da" mUl3tc doch ger:ldc/u ein Leckerbissen 
von einem auBcr~chu l i~chen Lernort sein. Mitten drin in dieser WiislUngs!1ur konnte man noch 
vorge~chicht liche HUgelgr;ibcr besichtigen. Auf so1chc bei Man"bach wird in Artikeln der Gemeinde 
Hohenrod;l gleich fUnfmal beiltiufig hingewiesen und ~o da~ Interesse geweckt (S. 161. 163, 167. 168. 
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169), doch ohne daB die Angaben jemals konkretisiert werden. Warum gibt es keinen eigenen Artikel 
dazu mit Lageplan und weiterer Illustration? Warum statt dessen nur der ftinfmalige nichtssagende 
Hinweis .,Ausflugsziele in der naheren Umgebung: Hiigelgraber bei Mansbach"? Warum stelit man 
nicht auch die schonSle und eindrucksvollste Hilgelgrabergruppe des Kreises Hersfeld-Rotenburg im 
Wald bei der Friedrichseiche zwischen Iba und Ronshausen vor, womit auch die Gemeinde Ronshau
sen (die Hilgel liegen in der Gemarkung Macht10s) noch zu einem zweiten Einzelanikel gekommen 
ware? Es wird vermullieh daran liegen, daB niemand in dcm Bearbeiter-Team etwas von diesen 
HUgelgrabern gewuBt hat. So bleibt in dem Buch die gesamte Vorgeschichte auf den ein paar Zeilen 
langen Hinweis auf Hiigelgraber in dem genannten Arlikel "Der archaologische Wanderweg auf dem 
Eisenberg" beschrankt (S. 194). Finden wird man sie ohne mil abgedruckte Karte aber noch lange 
nicht. 

Man vermiBt noch sehr viel mehr in der Hersfeld -Rotenburger ,.kultur geschichle·'. etwa die 
sogenannten Kleindenkmaler, also ein paar mehr Artikel iiber Steinkreuze als nur den, im ilbrigen 
aber h6chst informativen Beilrag "Das Vitaliskreuz" (S. 72 f.), vielleiehl einen Artikel iiber den 
Pobel stein bei Kemmerode und viellcicht auch eincn Uber die eine oder andere schone alte 
Grenzsteinreihe an den AuBengrenzen des Stifts Hersfeld, an ei ncr alten Amts- oder sonst igen 
Grenze. die zum Entdeeken geradezu einladt und an der man Geschichte festmachen konnte. Aber das 
ist ja zu anliquien (noch nieht einmal der 1983 eingeriehtete Grenzslein-Rundwandcrweg auf dem 
Eisenberg ist einen Artikel wert gewesen; dazu H. Riebeling, Ein Grenzstein-Rundwanderweg. Mein 
Heimatland 30, 1982, 13 f.; [defs.], Faltblatt "Grenl.Slein- Rundwanderweg auf dem Eisenberg", hrsg. 
vom Knilllgebirgsverein e. Y. rBad Hersfeld o. J.J). Stan dessen werden StraBensehilder mil den 
Namen von Antifaschisten und die Adressen ihrer friiheren Wohnungen angeboten, zu denen man 
wandern soil. 

Wir brechen die inhaltliche Besprechung des Buches "kultur geschichte" an dieser Stelle ab und 
kommen zu A1Igemeinem und Grundsatzlichem. Ein Buch, "das ilberallhin mitgenommen werden 
kann" (S. 15), ist das vorliegende sehon vom AuBeren her mit 23,5 x 16.6 em Format, Paperback, 
Leimrticken und quittegelbem Umschlag wahrlich nicht geworden. Es ftihrt auch meist nicht zu
verliissig hin zu den Objeklen, denn ohne genauere Zugangsbeschrei bungcn und ohne Kartenaus
schnitte werden die meisten der auBerhalb von Ortschaften liegenden Sttilten einfach Ilicht auf
zufinden sein. 

Weiterhin fehlen die zum Verstandnis vieler Objckte, und zwar sowohl beim Lesen der Texle als 
auch zum Begrcifen vor Ort. unentbehrlichcn Plane so gut wie vollstandig. Warum sind bis auf zwei 
Ausnahmen (S. 121, 20 I) keine Burgengrundrissc, warum keine Plane oder zumindest vergroBerte 
Kartenausschnitte der beiden frilhmittelalterliehen Wallanlagen Heineberg bei Alheim-Heinebach 
und Grasburg bei Hohcnroda-Mansbach und iiberhaupt keine Kirchengrundrisse mit ergrabenen 
Vorgangerbauten abgedruckt? Die zugehorigen Texle, insbesondere die zur komplizierten Bau
gesch ichte von arehaologisch untersuchten Kirchen. sind doch ohne Plan schlicht und einfach 
unverstiindlich. Statt dessen gibt es zahlreiche Fotos, die zwar iiberwiegend neu und gUI aufgenom
men worden, im Oruck aber fast durchweg sch lechl wiedergegeben, manchmal auch nichtssagend 
sind (Onslage der "Gemeinde Kerspenhausen", gemeint ist der Ortsteil Kcrspenhausen der Gemeinde 
Niederaula, als leures Farbfoto nach S. 132; sonst mil keinem Won erwiihnte rote Apfel als "Wahrzei
chen der Gemeinde Ausbach", gemeint ist der Ortsteil Ausbach der Gemeinde Hohenroda, als teures 
Farbfoto ebd.), manchmal ein MOliv sogar zweimal zeigen (SchloB in Solz als teures Farbfoto ebd. 
und die gleiche oder sogar dieselbe Aufnahrne als SchwarzweiBfolo S. 116, doch hier mit der falschen 
Bildunlerschrift "SchloB Solz in Imshausen" stall ., ... in Soil" und demzufolge hicr vollig deplaziert; 
Kirche von Aua als tcures Farbfoto nach S. 132 und SchwarzweiBfoto S. 196;jiidischer Friedhof von 
Rhina als teures Farbfoto nach S. 132 und SchwarzweiBfoto S. 146) und einmal gar nicht aus dem 
Kreis Hersfeld-Rotenburg, sondern dem benachbarten Bundesland Thiiringen stammen ("Die 
Vachabrticke bei Philippsthal", gemeint iSI die Werrabriicke bei Vacha unweit Philippsthal , als teures 
Farbfoto nach S. 132). Was es mit der spiegelverkehrten Ansicht von Burg Tannenberg und dem 
angeblichen Gemtilde der Burg Rodcnberg auf sich hat, wurde schon gesagt. 

Ein Kapitel fUr sich sind auch die bereits mehrfach angesprochenen Literaturnachweise. Hier 
Einheitlichkeit herzustellen, ist und bleibt die Aufgabe eines Herausgebers bzw. ei ncr Herausgeberi n, 
die im vorliegenden , geradezu gliicklichen Fall ja sogar eine Redaktionsgruppe zur Seite hatte. Z itiert 
wird von den Verfasserinnen und Verfassern je naeh Belieben was und wie sie wollen. Mal steht das 
vollstandige Zilal nach alien Regel n der Kuns! des Bibliographierens, mal ein eigenmachtig vcrkiirz
ler Tilel ohne jegJichen Ballast, mal fehlt die Bandangabe, oft das Erscheinungsjahr, meist eine 
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Seilenangabe. mal findel sich der Erscheinungsort. manchmal zu allem OberfluB auch der Verlag und 
dann wieder nur der Reihentitel. den man fUr den eigenllichen Tilel halten kann . Sind das nur 
Aul3erlichkeiten? Nein. es si nd Argernisse. die jeder verwtinschl. der solchen Zitaten nachgehen muB. 
Und was dann noch alles ziliert und vor allem nicht zitiert und demzufolge wohl auch unbekannl 
geblieben sein wird! Beliebt s ind das AnfOhren von Traklalen aus jtingster Zeit mil ZUlU wiederhollen
mal :lUfgewarmten Auslassungen. slall die Ausgangslileralur zu zilieren. die in der Regel noch 
gediegen war. Aber die alte Literalur muB man eben kennen. Wie aber soli man sie kennen. wenn man 
den Zitaten nicht bis zum Ursprung nachgeht? Und wie soli man die Lileratur zu seinem Thema 
voll sHindig iiberblicken. wenn in der Sladtbiicherei der Kreisstadt Bad Hersfeld (im Gegensatz etwa 
1.U der reichhaltigen landeskundlichen Bibliothek in der sogenannten Hessenstube des Zweigvere ins 
ROlenburg des Vereins flir hessische Geschichte und Landeskunde in der Kreisbiicherei ROlenburg a. 
d. Fulda, die vermu tl ich kei ne der Autorinnen und kaum ei nerder Autoren benulZt hal) bis vor kurl.em 
die hessischen Bibliographien. in denen das hessische Schrifuum nachgewiesen is!. schlichlweg nicht 
vorhanden waren und es noch nicht cinmal moglich war. LilcralurbeschafTung per Fernleihe du rchzu
fUhren? Auch hier. ICll.tlich also im offcntlichen Kullurangebot, liegen Wurzeln der erschrcckendcn 
Abgrtinde, in die man blickt. 

Im besprochenen Band fehten oft nichl nur die grundlegenden Literaturangaben zu einzelnen 
Themen. es wird andererse its auf Teufel komm raus das abslruseste Quellenmaterial zitiert. das zur 
gmuesten Literalur gehort oder am Ende gar nicht gedruckt und nicht zugang lich isI. Da finden sich in 
den Lileralumachweisen Zilate wie "Meldebogen der Btirgermeistcr Kreis Hersfeld. Gemeinde
archive" (5. 41). "Unser Krautergarten (InformationsbroschUreY' (5. 118), "Schuldt. Bernd: Lebens
geschichte der Hugenollenkolonie Gelhsemane im Kreis Hersfeld-Rotenburg von der Griindung bis 
zur Eingemeindung im Jahre 1972. in : Die Grol3gemeinde PhilippsthalfWerra (unveroffen tlichtes 
Munuskri pt )" (5. 226), "Weinrich, Hans-Jochen: Aus der Gesch ichle von Kirche und Schule von 
Gcth~mane (unverOffenllichtes Manuskripl)" (ebd.). " Berichle der Biirgermeistcr an die amerikani 
schen MilittirbehOrden. Gemeindeurchive und ITS. BeSland Hersfcld" (5. 232; ebd. noch so ein 
abstruses Literaturzital) ... Hon ig. Lud wig: Stiftskirche SI. Mari a und Elisabeth. Rotenburg-Neustadt 
(Faltprospekt)" (5. 240). "Deisenroth. Ono: Nentershausen, o. 0 .. o. J." (5. ISI) hanen wir schon. 
Sogar meine eigene maschinenschriftliche Jahresarbeit. die ich 1970n I auf der Oberschule geschrie· 
ben und spater einmal einem Interessierten ausgeliehen hane. findet sich wieder als Lileraturzital. 
zudem an vollig unpassender Slelle (5. 254). 

Den angepeilten Lesern. darunter ja auch Schiiler. wird in dem Buch ein orthographisches und 
grammatikali sches Nive:1U zugemutet. das man angesichts des dahinter Slehenden Hessischen In
slitut s fUr Lehrerfortbildung nicht fOr moglich hallen wird. Du liest man .,hunderte polnischer und 
sowjelischer Zwangsarbeiter" statl "Hunderte ..... (5. 29). "eine Anl.ahl ... waren" stall "eine Anzah l ... 
war" (S. 30). ,.hinzu kamen eine unbekannte Anzahl" stall "hinzu kam .. :' (5. 41) ... mil einem 
detailierten Plan" stan .. mit eineOl delaillierten Pl an" (5. 64), "d ie qualitalsvollsten BUrgerhauser" 
stall .. die qualitiilvollsten Biirgerhauser" (5. 77), .. ein interessanter friihgotischer Bau mit gut
gearbeiteten ... Zierstticken" stall "ein ... Bau mit gut gearbeiteten ... " (S. 106). "gesteltzt" slat! 
"gesteI7t" (5. 138), .. eine Datierung fllr die erste Hiilfte des 9. Jahrhunderts" stall "eine Datierung in 
... " (ebd.). "spitzzulaufend" slalt "spitz zulaufend" (5. 143). "pallasanig" stan "palasartig" (5. 144) . 
.,nummerieren·' stall ,.nu merieren" (S. 170). "angegliedert iSI ein kleines Cafe und ein Kramerladcn" 
stall "angeglieden sind ..... (5. 176). "elwa um" stat! "elwu" oder "urn" (S. 179). "i n der Region 
befinden sich ... eine Vielzaht" stat! "in der Region befindet !.ich ..... (5. IS8) . Da stehen Kommata. wo 
sie nicht hingehOren. besonders bci einer Verfasserin gerne vor "bzw." (S. 3S. 41). und andcrnorts 
fchlen sie. Was "brandschatzcn" (5. 133) wirklich bcdeutel. scheinl man nicht mehr I.U wissen. 
jedenfalls nicht da~. was man zu wissen glaubt, sondern nach wie vor erpressen durch Androhung. 
Feuer zu legen. Warum Jahrhundertl.ahlen ausgeschrieben werden, oft jedenfalls (5. 161: .. aus dem 
achlen Jahrhundert"; S. 163: "am Ende des ftinfzehnten Jahrhunderts" usw.), wird niemand sagen 
konnen. Ebenso verhiilt es sich mit Entfernungsangaben (5. 93: "sieben km". doch vier Zeilen weiter 
" I km"; S. 162: "ca. zwolf Meter" usw.: S. 249: "anderthalb Kilometer" usw.). Auch sonstige Zah len. 
z. 8 ... zweitausendachlhundert" (S. 33). schreibt man aus, als ware ein Scheck auszustellen. Dczimal· 
)'Iellen bei MaBangaben werden oft mil einem Punkt abgetrennt (5. 13S: "ca. 7.30 Meter"; S. 155: 
.. 7.95 x 11.60 m" usw.: S. 162 diesclbe Verfasserin aber: . .3,5 m"). was mitunler aber auch bei 
Tauscnderwerten geschieht (5. 103: ..400.000". doc h drei Zcilen weiler ,,50000"). All di es ist nich! 
nur un~chon, sondern meist ~chtichl und einfach falsch. 
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Die inhahlichen Fehler wird auch ein noch so gUles LeklOral nichl vollslandig ausmerzen kOnnen. 
Aber eine Zuruckweisung oder Verbesserung der doch zweifellos schon frtlhzeilig erkennbar 
gewesenen besonders schwachen Beitrage. die bei einer so groBen Zahl von Autorinnen und Auloren 
nicht ausbleiben. muB von der Herausgeberin und einer sogar vorhandenen Redaklionsgruppe gelei
stet werden. Das ist nichl geschehen. und so stehen diese Beilrage neben anderen, die gut und 
manchmal sogar sehr gut sind. Wer unler den weniger kundigen Lesem, an die sich das Buch ja in 
ersler Linie richtet. soli aber erkennen konnen. welcher Anikel gut und welcher schlechl. ja voller 
Fehler iSI? Hier liegt das nicht geloste und auch durch eine etwaige zweite vcrbcssene Auflage nicht 
lU losende Problem des Buches. Es sollte schleunigsl beiseite gelegt und tunlichst vergessen werden 
und darf keine weilere Verbreitung finden. schon gar nichl in den Schulen des Kreises Hersfeld
ROlenburg. Dieser Kreis mil seincr langen und bcim genaueren Hinsehen doch in vielen Dingen 
schon gut aufgearbeiteten Geschichle und seinen Luhlreichen kulturgeschichtlichen Statten hal einen 
soJchen Rlick.schrin namens "kultur geschichte" wahrlich nichl verdient. 

Klaus Sippe/ 

Ein Buch - von drei Rezensenten gelesen 

Se hill i n g, Johannes (Hrsg.): Klosler Germerode - Gcschichte, Baugeschichle. Gegenwan. Bd. 16 
der Monographia Hassiac. Kassel: Evangelischer Medienverband 1994.248 S., 175 sw-Abb. und 15 
Kartenskizzen und Grafiken. 

Die Leistung mittelaltcrlicher Kloster fUr ihr Umland kann nach heutigem Wissens!>.land gar nicht 
hoch genug eingeschatzt werden. Deshalb iSI eine Auseinandersetzung mit ihrern Wirkell eillc 
bedeulsame Aufgabe und Voraussetzung fUr das Verstandnis frtiher territorialer. sOlialpolilischer und 
auch kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhilnge, die bis in viele Ortsge!.Chichten hinein
gewirkl habcn. Mil Blick auf diesen Sachverhalt isl die vorliegende Arbeil sehr verdienSlvol1. weil sie 
sich wissenschaftlich grtlndlich und grundlegend mit der Geschichle eines miltelgroBen Landklosters 
auseinandersetzl und auch die gegenwanige NUlzung der Anlage betrachtet und ihre Forschungs- und 
Beobachtungsergebnisse allgemcinverstiindlich und gut lesbar darstellt. 

AnlaB fUr die Publikation war die 850-Jahr-Feier il11 Juni 1994. Es gelang dem ~ipirillls rector der 
Erneuerung des Klosters und 3uch dieser Schrift wrn Jubiliium. Helmut Gehrke, bis 1990 Dekan des 
Kirchenkreises Eschwege und bi~ 1996 Direktor der Evangelischen Akadernie Hofgeismar, ein 
Mitarbeiter-Team von scch!>. hochkompetenten Fachleuten zu gewinnen. die zudem durch Herkunft 
oder durch ihren Arbeitson mit dem MeiBnerland und sciner Geschichte auch personlich verbunden 
<;ind. Oiese Beziehung zum zu bcarbcilenden Gegensl:lnd ist aus alien Beitr'Jgen 7U er"piiren. 

Die Publikation i<;t der Ver\uch. eine ausftihrliche. aber noch "niehl abschlieBende hi'itorische und 
kun'ithiSlorische Darstellung des Kloslers. seiner Geschichte. seiner Bautcn und 'iCiner Erneuerullg in 
den lelzlen zehn Jahren" zu gebcn. Ausgespart d:lbci sind, darauf weist der Herau~gebcr Johannes 
Schilling ausdrUcklich in seinem Vorworl hin, eine Untersuchung zur Herkunft. 7ur theologischen 
Arbeil und zu den Lei<;tungen der Kloslerfraucn in Germerode. 

Die zehn Kapitel Uber die Geschichte des KIOSlers erarbciteten Karl Bachm:mn, Ern .. ! Henn. Karl 
KoII mann und Johannes Schilling. Sie decken al le Frage<;tellungen zu einer K loslergeschichte von der 
Grtindung. der Leislung der Sli fter, der Grafen von Bilslein. der Bedeutung Norbert von Xanlens und 
de!>. Pr'Jmonstraten<;erordens flIr die Einriehtung Ubcr wimchafts- und sozialgeschichtliche Problem
slcllungen bis hin zu den Reformbeslrebungen im spliten Mittelalter. zur Klosterlage wahrend der 
Reformationszeil und lur Geschichle der preuBischen Staalsdomane im Jahre 1930 ab. 

Ein zu recht wegen seincr Bedeutung umfangreicherTeil lur Bau- und Kun<,tge'>Chichle der Anlage 
!olamml aus der Feder von Gerhard Seib. dem derzeitigen Oirektor der MUhlhiiu..er Museen. Er 
bchandell die Kloslerkirche, ihre minelallerliche und nachmittelalterliche Ausstaltung. widmet auch 
den Nebengebauden Aufmerksamkeit. seW sich mit dcn Handzeichnungen van Landgraf Moritz aus 
der Gesamthochschu l-Bibliothek Kassel auseinandcr und schlieBI die Darstellung mil ciner BCIf:lch
tung der historischen Grabmale ab. Scib versuchl nebcn seiner sehr grtind lichell Beschreibung aller 
Bauteile des Gotteshauses auch eine kunstgeschicht liche Einordnung des bcdeulenden Sakralbaus. 
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AlIe Beitrage der Schrift sind wissenschaftlich infonnati v und quellen- und lileratunniiBig zuver
lassig belegt. Neu in einer Klostergeschichte und zu Recht miteingebracht ist der Beitrag Gehrkes zur 
gegenwiinigen Nutzung der Anlage. Die Idee. die Nutzung liber einen Verein zu organlsieren. ist 
sicher nicht neu. Im Fall von Gennerode ist die Art der NUlzung aber originell. In Anlehnung an die 
mittelalterliche Tradition kloslerlichen Lebens. ein " Haus der Stille" liber eine . .Evange lische Bil 
dungsstatte" 1.U schaffen. trifft den urspriinglichen Geist und bietet die Chance fUr ei ne langfristige 
und tragfdhige Neunulzung des Gebaudekomplexes. Gerkes Versuch macht Mut. nach iihnlichen 
Moglichkeiten fUr andere Objekte 1.U suchen. die eine wichtige Aufgabe der Illodemen Denkmal
pnege is!. 

Die denkmalpnegerische Leistung in Gennerode. das Nutzungskonzept und vor allem die 
Jubiliiu msschrift. um die es hier vorrangig gehl. bringt durch ihre gel ungene Verbindung von Historie 
und Gegenw:irtigem wirklich Neues. Die Arbeit sollte deshalb beispielgebend werden. 

Friedrich-Karl Baas 

K 10 s t e rG e rm e r od e. Geschichle - Baugeschichte - Gegenwart. Hrsg. von Johannes Schi lling. 
(Monographia Hassiae. Schriftenreihe der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldcck, Bd. 16). 
Kassel: Verlag Evangelischer Medienverband 1994.248 S., zah lr. Abb. i. T. (ISBN 3-89477-969-1). 

Das Buch nilllmt fUr sich in Anspruch. die erste ausfUhrliche ...... enn 3uch nicht abschlieBende 
historische und kunslhislOrische Darslellung des Klosters. seiner Geschichte, se iner Baulen und 
seiner Emeuerung in den lelLten zehn Jahren zu sein. Die anlii8lich des 850-jiihri gen Jubiliiums des 
Klosters erfolgte Publikation will insofern eine Llicke schlieBen. als die Geschichte der Frauenkloster 
wesentl ich schlechter erforscht ist als die der Miinnerkloster. 

ZunachSI beleuchtet Karl Bachmann die Griindung und die Anfange des Klosters Germerode. Weil 
die erste erhaltene und von Erlbischof Konrad \'on Mainz ausgestellte Urkunde von 11 86 eine nicht 
Uberlieferte Urkunde ei nes Papstes Luci us erwiihnt, in der die Grtindung des Klosters bestiitigt wu rde, 
kann diese sowohl unter Papsl Lucius 11 . ( I 144 1145) als auch unter Papsl Lucius Ill . ( I 181- 1 185) 
stattgefunden haben. Oer Verf. spricht s ich fUr die erste Moglichkeit aus. weil der frUhe Gennerodcr 
Kirchenbau eine enge Anlehnung an das Klosler Lippoldsberg zeigt. Als weitere Absti.itzung sei ner 
These ruhn er die zielstrebige Territorialpolitik Erzbischof Heinrichs an - er wurde 1153 von 
Friedrich Barbarossa abgesetzt -, der sei ne anti staufische Posit ion durch die Anlage von Illainzischen 
Eigenklostern wie Lippoldsberg zu fcst igen suchte und iiberd ies mit den Grafen von Bil stein, den 
Stiftern Genncrodes. verwandt war. 

Mit diesem seit fast 700 Jahren ausgestorbenen Geschlecht befaBt sich Karl Kollmann . Seine 
Angeh6rigen treten unler dem Namen "Bilstein" urn die Mine des 12. Jahrhunderts erstlllal s ins Licht 
der Geschichtc, gi ngen aber aus ei ner tilleren Grafenfamilie hervor. die den Namen "Wigger" trug. 
Die Bestatigungsurkunde des kl6sterlichen Besitzes von 11 95 erwahnt einen Grafen Rucker von 
Bilstein als Stifter. Dabei diirfte es sich urn den zwischen 1144 und 1152 mehrfach belegten Rugger 
Ill. gehandelt haben, dcr wm Umfeld des Mainzer Ertbischofs Hei nrich I. geh6ne. Ouo 11. dUrfte 
oer letzte Bilstei ner gewesen sein. den die Sage den Burgberg hinunterstUrzen IliB!. wobei m6glicher
weise d ie Belagerung der Burg um 1291 im Zusammenhang mit den Landfriedensbeslrebungen 
Konig Rudo lfs von Habsburg den geschichtlichen Kern bildet. 

Weil Gennerode ein PramonstratenserinnenkJoster war. sind die Ausftihrungen von Johannes 
Schilling iiber diesen Orden und dessen Griinder Norben von Xanten besonders nilt1.lich. In den 
Anfangen der Pramonstratenser gab es zahlreiche Doppelkloster. in denen Miinner und Frauen 
gemei nsam bei slrikler raumlichcr Trennung lebten. Germerode bestand als Doppelkloster noch 
1213. 1243 gab es hier nur noch Nonnen. Seit dem 14. Jahrhundert war es dem Kloster Spieskappel. 
einem Tochterkloster von Premonlre. unlerstelll. 

Im folgenden skizziert Ernst Henn den wirtschaftlichen Aufschwung und die Jahre der Not. das 
Kloster in der Zeit der Wiistungen und die Gutsh6fe des Klosters und das bliuerliche Land . Von 
groBem Nutzen sind die Verzeichnisse der Ausgaben des Klosters Germerode fUr Grundbesitz und 
Grundzinsen, des Klosterbesi lzes nach den Zinsregistern von 1451 und 1480 - er erstreckte sich im 
wesen tlichen auf das Gebiet um den MeiBner bis zu r Werra - und der Hof- und Landbesilzer in 
Gennerode im Jahre 1451. 
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Inleressantes berichtet Karl Bachmann Uber die Winschafts· und Sozialgeschichle des Kloslers. in 
der Schenkungen und Stiftungen von Adligen. aber auch von Bauem. eine wichtige Rolle spiehen. 
Die groBlen Ertrage bezog das Kloster aus sei nem ausgedehnten landwinschaftlichen Besitz. den es 
lumeist gegen Zins verpachtet hatte. Eine andcrc Moglichkeit waren Rentenverkiiufe an das Kloster. 
die den Bauern Wege zur Investition und damit zur aktiven Gestahung des eigencn Winsc haftsberci 
ches eroffnelen. 

Die Endphase des Klosters sch ilden lohannes Schilling. Am Beispiel der KloSlerrefonnbestre
bungen im spaten Mittelalter. z. B. der Bursfelder Kongregalion. zeigt s ich. daB die lahrzehnle vor der 
Reformation nicht unbedingt als eine Zeit allgemeinen geistlichen Niedergangs gesehcn werden 
konnen. Ocnnoch waren in jener Zeil auch in Gennerode Zeichen des Verfalls zu erkennen. So 
bemerkle 1494 der Mainzer Erlbischof Benhold von Henneberg. daB elliches an Haupl . Gliedem und 
Stand des Kloslers zu bessern seL Der EntschluB Philipps des GroBmUligen. alle Kll)sler in seinem 
Land aufzuheben. belraf auch Germerode. Damals Icblen in dem Klosler noch 41 Nonnen. dic alle 
abgefunden wurden. 

Den Weg Germerodes vom Klostergut zur prcuBischcn Staatsdomane beschreibl Karl Kollmann . 
Wichtige Phasen in dieser Enlwicklung waren die Errichtung des Gerichlssluhls und Amles 
Germerode durch Landgraf Wilhelm IV. (1567-1592). die Umwandlung der Klostervoglci in eine 
Renterei und die Verpachtung des landwinschaftlichen Betriebes an die Amlsvogle. Die kurfUrstliche 
Hofdomane Germerode ging nach 1866 in preuBischen Besilz Uber. Nach dem Verkaufsvenrag von 
1930 wurde sie der Gemeinde Germerode Ubereignet. 

Die von Gerhard Seib verfaBte Baugeschichte wendet s ich mil der Architeklur und der Innenaus
stattung der Klosterkirchen zu. Ihr urspriingliches Erscheinungsbild hat 5ich am besten am Ostbau 
erhalten. Dieser gehon tu den eindrucksvollsten BauschOpfungen romani scher Architektur in Nord
hessen. Die altesten Innenaufnahmen stammen von dem Bezirkskonservator Ludwig Bickell. der 
1897 die Kloslerkirche und den Domanenhof besichligle. Die dreischiffige. eingewolble pfeiler
basilika JaBt die kUnslleri sche Nahe zu Lippoldsberg erkcnncn. Auch zum Dom von Speyer lassen 
sich BezUge herstellen. Die miuelalterliche Ausslallung def Germeroder Kirche wird durch viele 
Abbildungen illustrien. Auch die Nebengebaude wie der Konventsbau. das Zinsboden- und Vogtei
gebaude werden in die Betrachtung einbezogen. Besondere Beachtung verdienen die Handzeichnun
gen des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel zum Klosler Gennerode. die einmal mehr die 
Vielseitigkeit dieses gelehrten FUrsten demonstrieren. Von kunslhistorischem Inleresse sind auch die 
s ieben Steingrabmale aus dem 17.-19. lahrhunden auf dem Kirchhof sUdlich der Kloslerkirche. 

Ocr letzle. von Helmul Gehrke bearbeilcle Abschniu flihn uns in die Gegenwan. 1983 wurde die 
"Gesellschaft zur Erhaltung der Klosteranlage Germerode" gegrundet. dem u. a. Venreter des 
Kirchenkrei ses Eschwege und der Gemeinde MeiBncr-Germerode angehorten . Untcr Mithilfe der 
Landeskirche von Kurhessen-Waldeck konnten dic Bauarbeiten bereils im April 1983 aufgenommen 
werden. wobei neben Fachleuten auch auf ABM-Krafte zurUckgegriffen wurdc. Besondere Verdienste 
erwarb s ich der als " Klosterbaumeisler" fungierende Diplomingenieur Egon Paulus. der aus sei ner 
Milarbeil einen Vollzeilberuf machte. Dank eintreffender F(jrdersummen aus Wiesbaden und Bonn 
konnte die Restaurierung des ehemaligen Klosters beschleunigt werden. Heute hat es den Charakter 
eines kirchlichen Zentrums erhalten und dient vornehmlich kirchlichen Gruppen als Tagungsort. 

Das Beispiel "Gennerode" soBte auch andere One des Hessenlandes dazu anhahen. entsprechend 
sensibel mil ihrem hislorischen Erbe zu verfahren. Stefall HartlllwlII 

S chi 11 i n g. Johannes (Hrsg.): Kloster Germerode. Geschichte - Baugeschichte - Gegenwan 
(Monographiae Hassiae 16). Kassel: Verlag Evangeli scher Medienverband 1994.248 S .. Abb. 

Unter der Herausgeberschafl des Kirchenhistorikers Johannes Schilling fand sich ein Team von 
Autoren zusammen, urn anlti8lich der 850-Jahrfeier des ehemaligen PramonstTalenser-Doppel- und 
spaleren Nonnenklosters Germerode bei Eschwege in einem Band dessen Geschichte. Baugeschichte 
und gegenwanigcn Zustand zu erforschen und darzuslellen; wobei ein Mittelweg zwischen . .strenger" 
Wi ssenschaftlichkeit und den Interessen cines breiteren Leserkreises begangen wurde. Der Band ist in 
drei Abschnitte aufgelcilt: der ersle iSI der Geschichte von den Anfangen bis zum Verkauf der spiiteren 
Staatsdomane im Jahr 1930 gewidmet. im Mittelpunkl des zweiten steht die Baugeschichte. itn letzlen 
schlieBlich wird "Neues Leben im Kloster" der Gegenwan beschrieben. Zahlreiche Abbildungen 
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geben Aufschlu6 i..iber Lage, Aussehen und ZuSland der KIOSlerbauten vor und nach der in den 
vergangenen rund zehn Jahren durchgefUhrten Renovierung, fUr die eigens ein Forderverein ins 
Leben gerufen wurde. 

Karl Bachmann. Sludienrat fur Geschichte und Mathematik in Hamburg, skizziert, basierend auf 
Quellen und einschlagiger. z. T. allerdings etwas veralteter. Literalur. die Grtindung des Klosters 
durch die Grafen von Bilstein und untermauert die These der Griindung in den Jahren 1144/45 durch 
eine Einbettung in die Territorialpolitik des Mainzer Er.!bistums unter deren Promotor Erzbischof 
Hei nrich I. (5. I 1-16). Erlauternde - weitgehend genealogische - Ausfi..ihrungen von Karl Kollmann, 
Eschweger Stadtarchivar. zu den Grafen von Bilstein schlieBen sich an (S. 17-26). Sie basieren auf 
seiner in Ganingen vorgelegten Dissertation, die 1980 im Druck erschien und nicht unumstrinen blieb 
(vgl. die Rez. in: Hess. JbLG 32 (1982), S. 319f. und BlldtLG 118 (1982), S. 253-259). Den 
seinerzeitigen Rezensenten iSI sich insofem anzuschlieBen. daB gerade in einem Buch fUr weitere 
Leserkreise eine Stammtafel der Grafen Wigger und der Bilsleiner. wenngleich sie mit gewissen 
Unsicherheiten behaftet ware. dem Verstandnis sehr gedient hane. Vieles bleibt schwer nachvollzieh· 
bar. Der Herausgeber steuerte einen knappen E)l:kurs zu Person und Wirken des OrdensgrUnders 
Norbcrt von Xanten beL der die KlostergrUndung in den allgemeinen Rahmen der Kirchengeschichte 
der Zeit einordnet (5. 27- 34). 

Mit dem klosterlichen Grundbesitz. dem wirtschaftlichen Aufslieg der ersten knapp anderthalb 
Jahrhunderte und dem etwil ebensolangen Niedergang setzt sich Ernst Henn. Oberstudienrat am 
Gymnilsium in Sontra. in drei Kapiteln auseinander. Es gelingt ihm dabei, hinter den ni..ichternen 
Fakten die Lebenswelt des Klosters plastisch vor Augen lreten zu lassen. ohne die nuchlemen Fakten 
der Quellen aus den Augen zu verlieren. Er skizzien die Bedeutung des WUstungspro7..esses im 14. 
und 15. Jahrhundert flir die wirtschaflliche Lage des Klosters und zeigl die Entwicklung der kloster· 
lichen Gutshofe. des Landbesitzes und der Rechte an Diensten durch die untergebene BevOlkerung 
(5. 35- 58). Bei den im Anhang gegebenen Tabellen waren genauere Erlauterungen wUnschenswert 
gewesen. Gewisse Oberschneidungen mit der folgenden Darstellung der Wirtschafts· und Sozial
geschichte des Klosters durch Karl Bachmann (5. 59- 75) waren unvermeidlich. Der Aulor beschrtinkl 
sich wieder mehr auf Zahlen und Fakten: seine hier und da eingestreuten. allgemein erliiulernden 
Bemerkungen wirken gelegentlich elwas unverbunden und aufgeselzl. Ein Schmunzeln konnte der 
Rez. sich nicht verkneifen. als er auf S. 62 statt "Abtretungen" das Won "Abtritte" las. Zwei Kapitel 
von Johannes Schilling zu Klosterreformbestrebungen i01 spaten Miltelalter und dem Ende Klosters 
(5.76-85) illuslrieren in weiler gestecktem Rahmen den Niedergang des hessischen Klosterwesens. 
in dessen Verlauf auch Germerode als Kloster aufgelost wurde. Von stupendem Studium neuzeitlicher 
Archivalien zeugt schlieBlich der zweile Beilrag von Karl Kollmann. der unter dem Tilel "Vom 
Kloslcrgut zur preuBischen Slaatsdomiine" vierhundcrt Jahre Gcschichte Germerodes zusammcnfaBI. 
wobei wirlschaflliche Oaten und Faklen i01 Vordergrund stehen. Sie sind nach einzelnen Sachgebieten 
geordnel. wodurch der historische Zusammenhang hier und da etwas gestort erscheinl. 

Insgesaml zeichnet der hislorische Teil des Bandes ein rundes Bild, in dem alle wesentlichen 
Teilaspekte zur Geltung kommcn. Fraglich bleibl. warum auf die auf S. 20 abgedruckle Kane der 
Klosterbesitzungcn im Text nicht eingcgangen wird. Vor allcm Karl Kollmann erschopfl sich gele· 
gentlich in seinen Beilriigen in einer reinen Faklenaufzahlung. ganz ahnlich, wie ihn der Rez. des 
Hes!lJB bereits kritisiert hane. Seine und die Kapitel Karl Bachmanns wirken so oft h61zern und 
altvaterlich und slehen dadurch in einem gewissen Gegensalz zu Schillings und vor allem Henns 
Ausfi..ihrungen. 

Der Kunstgeschichte Germerodes gewid01et sind Gerhard Seibs AusfUhrungen zur Baugeschichte 
(5. 113- 216). Die Darslellung des Direktors der Museen in MUhlhausenfTh. zeichnet sich durch 
solides Fachwissen und gewissenhafle Delailgenauigkeit aus. Seine Darstellung ist in sechs Punkle 
gegliedcrt: Die Klosterkirchc, die mittelallerliche Ausslattung, die nachminelalterliche Ausstanung. 
die Nebengebaude, die Handzeichnungen des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel und die hislori· 
schen Grabmale. FUr die Kirche kann er die baugeschichtliche Verwandtschaft zur Klosterkirche 
Lippoldsberg klar herausarbeiten, deutlich wird aber auch. wie der Erbauer Germerodes eine indivi· 
duclle Losung topographischcr Gegcbenhcilen t.:U integrieren wuBte. 

Die mittelalterliche Ausstanung ist nur noch in Resten vorhanden. Seib stelit die Bauteile, Einbau· 
len. Glocken und Iiturgischen Gerate und GefaBe vor und liefert Nachweise uber Verlusl im Gefo1ge 
der Siikularisation. Dann wendel er sich der nach01ittelalterlichen Ausstanung zu. Kanzel. Orgel, 
Empore. GestUhl und anderes. Priizise und umf:inglich sind seine Darslellungen der Nebengebtiude. 
fUr die er. wie bereits bei der Kirche. auf hislorisches PhOlomatcrial zurtickgreifen kann. Ein eigenes 
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Kapitel widmet er Handzeichnu ngen des Landgrafen Moritz aus dem Jahr 1631. Der Landesherr halle 
gegen Ende seines Lebens eine groBere Zahl nordhessischer Baulen und Stadle gezeichnel. Oberlie
fert sind unter anderem auch acht Germerode betreffende BHiller. Sie sind abgedruckt und werden von 
Seib in bauhistorischer Sicht interpretiert. Zu guter Letzl beschreibt er sieben historische Grabmale 
vom Friedhof si.idlich der Klosterkirche, die alle in Photographie abgebildet sind. Seib, durch eine 
Reihe von Veroffentl ichungen zu Kirchenbauten des Mittelahers bekannt, ist es gelungen, Bau- und 
Kunstgeschichte Germerodes ersch6pfend unler wissenschafllichen Anspriichen abzuhandeln und zu 
interpretieren. Ein Glossar wichtiger bau- und kunslgeschichtlicher Begriffe am Ende des Bandes 
erleichtert auch dem Laien den Zugang zu seiner Schi lderung. 

AbschlieBend schildert der Dekan des Kirchenkreises Eschwege die San ierung und neue Nutzung 
Germerodes durch die Anfang 1983 gegrundete Klostergesellschaft (5. 217- 245). Sein anschau licher 
Bericht und viele PhOlographien von den Bauarbeilen und ihrem AbschluG, nach dem sie seil Mai 
1990 als "Evangelische Bildungsstatte Kloster Germerode" vielfaltig genutzt wird, runden den Band 
ab. 

TrOlZ der Kritik im Einzelnen: Es ist Herausgeber und Autorcn gelungen, einen Band zu erslellen, 
der sowohl dem wissenschaftlich Arbeitenden als auch hislorisch, kunslhistorisch oder heimal
geschichtlich interessierten Laien einiges zu bieten hat. Weilere hislorische Bauten warten darauf, 
ihre Bearbeiler und Erneuerer zu finden. Die Geschichte Germerodes wirkt dabei ermut igend. 

Jiirgen Rijmer 

AlIgemeine Geschichte und Landesgeschichte 

Ha ffn er, Alfred (Hrsg.): HeiligWmer und Opferkulte der Kelten. Sondcrheft der Zeitschrift "Ar
chiiologie in Deutschland" 1995. Konrad Theiss Yerlag. Stuttgart 1995, 1245.,109 meist farb. Abb .. 
geb. 39,- DM. 

Die sensatione\le Entdeckung des fruhkelt ischen Fiirstengrabes mit seinen reichen Beigaben am 
Glauberg bei Biidingen rUckt das anzuzeigende Buch besonders fUr archaologisch interessierte 
hessische Leser ins Blickfeld. Es ist ein Verdienst der um die Popularili.i.t Uf- und frilhgeschichtlicher 
Kenntnisse sehr bemiihten, fachlich anerkannten Zeitschrift .,Archaologie in Deutschland", mit ihrem 
Sonderheft 1995 eine wissenschaftlich zuverlassige und auBerst ansprechende Zusammenschau des 
derzeiligen internalionalen Forschungsstandes ilber die Heiligti.imer und Opferkulte der Kelten zu 
geben. Zukilnftig werden sicher auch die neuen hessischen Funde einen wichligen Platz auf diesem 
Arbeitsfeld einnehmen und zur Yervoll standigung des Wissens iiber das alte Yolk und seine Religion 
beitragen. 

Der Herausgeber und Direklor des Institutes fUr Ur- und Friihgeschichte der Universiliit Kiel, 
Alfred Haffner, gibt im ersten Beitrag des Bandes ei nen hervorragenden Oberblick iiber das derzeitige 
Wissen zur kehischen Religion der Antike. Er hat fUr die Darstellung alle zur Zeit vorliegenden 
Forschungsergebnisse ausgewertel und seine Erkenntnisse in allgemeinverstandlicher Sprache darge
stellt. Haffner behandelt nach einer kritischen Auseinandersetzung mil den literarischen Zeugnissen 
griechischer und romischer Autoren zu keltischen Religionsfragen die gesamte archaologische Ober
liefcrung. Es folgcn dann Beitrage von neun ebenfalls hochkompetenten AUloren in allgemeinver
standlicher Sprache iiber das Hei liglum von Yix in M illelfrankreich, den Opferplatz bei Egesheim im 
Kreis Tuttlingen, iiber die Heiligti.imer Nordfrankreichs. das Heiligtum RlXJuepertuse an der RhOne
Milndung, iiber die Problematik der Viereckschanzen in SiiddeuIschland und ilber die Funde von 
Snettisham in Siidostengland. 

Alle Beilrage sind beispielhaft iIlustriert. Obersichtliche, farbig ausgelegte Skizzen und Zeichnun
gen und hervorragende Farbfotos untersliitzen und veranschaulichen die Textaussagen. Es iSI dem 
Autorenteam gelungen, eine erste Gesamtdarstellung zu dem hochinteressanten Themenkomplex 
vorzulegen, die beispielhaft fUr ahnliche Darstellungcn werden soUte. Auch dem Verlag isl fU r diese 
Leislung zu danken, besonders deshalb, weil er bei einigen fruhcren lokalgebundenen Publikalionen 
i.iber archaologische Fragestel1ungen nicht immer ganz gliicklich bei der Bearbeitung war. 

Friedrich-Karl Baas 
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Ko rt U m, Hans-Henning: Zur papstlichen Urkundensprache im fruhen Miuelalter. Die papstlichen 
Privi legien 896-1046. (Beitrage zur Geschichte und QueJlenkunde des Miuelalters, hrsg. von Horst 
Fuhrmann. Band 17) Sigmaringen: Thorbecke 1995.464 S .. 108.- DM (ISBN 3-7995-5717-2). 

Die vorliegende Arbeit, die 1992 in TUbingen als Habilitationsschrift angenommen wurde. unter
sucht die Papsturkunden der Jahre 896-1046, deren Edition von Hamld Zimmermann vorgelegt 
wurde. 

Die traditioneJle Diplomatik ging bei der Untersuchung von Urkunden von der jeweiligen aussteJ
lenden Kanzlei aus. die man sich als mehr oder minder durchorganisiene Behorde vorstellte. Korttim 
macht darauf aufmerksam. da8 die papstliche Kanzlei fLir einen weitgestreuten Empflingerkreis 
zustandig war. der praktisch den ganzen Orbis ChristillflUS umfa8te. In seiner Untersuchung ruckt er 
von traditionellen Methoden der Konigs- und Kaiserdiplomatik ab und setzt bei den jeweiligen 
Empfangern ein. Er konzentrien sich dabei auf die sprachliche Gestaltung der Urkunden. wobei die 
Dispositio, d. h. der malerielle Kern der Urkunde, der am wenigsten durch vorgegebene Formeln 
vorgepragt war. in den Mittelpunkt geriickl wird. Es wird seit !angem vermulet, da8 EmpHinger auf 
den 1nhalt von Urkunden Einflu8 genommen haben. KortUm untersuchl nun. inwieweit dieser Einflu8 
auch einen sprachlichen Niederschlag findet. Er gruppien die untersuchten Urkunden dabei - aus 
Praktikabilitiitsgrunden - nach modemen nationalstaatlichen bzw. nationalsprachlichen Kriterien und 
untersuchl Urkunden fLir Empfanger in SpanienlKatalanien. Italien. Frankreich und Deulschland. Die 
akribische philologische Untersuchung zeigt, daB bei solchen Urkunden, die eine Rechts- oder 
Besitzverleihung oder -besttitigung beinhalten, ein unmittelbarer EinfluB der Empfanger auf die 
Geslaltung der Urkunde zu konslatieren ist. der sich vor allem an der sprachlichen Vulgarisierung in 
der Dispos;t;o zeigt. Das gilt insbesondere fUr Urkunden aus der Romania. In der spateren kopialen 
Oberlieferung wurden die vulgtir-Iateinischen Formen z. T. wegemendiert. Dieser Befund fUhrt zu 
einer neuen Sicht der papstlichen Kanzlei. Sie iSI nicht als Beh6rde mil "Kanzleibeamten" zu 
verslehen, sondem eher als .. Beurkundungsslelle" ... Flir eine haufig vOrn Empfangerwunsch abhiin
gige und beeinfluBbare papstJiche KanzJei kam es in der praklischen Arbeil vor allem auf eine 
formularmti8ige .EinkJeidung· der Empfangerdisposilio an" (5. 387). So HiBt sich erkltiren. warum 
verschiedene Teile eines Privilegs unterschiedliches Sprachkolorit zeigen oder derselbe Notar "ein
mal ,gutes' und einmal ganz offenkundig .schlechtes· Latein schrieb" (5. 425/426). 

Konlim kommt damil auch zu einer eindeutigen Bewertung des Uber Di/lnlus. einer in drei 
Handschriften erhaltenen FormelsammJung, die von der alteren Forschung als ein "Schul- und 
Obongsboch fUr die Heranbildung des Kanz)eipersonals" (315) aufgefa8t wurde. Der Uber D;uffllls 
war offenbar ein "Kanzleibuch", das bei der Einkleidung der Empfangerdispositio herangezogen 
wurde. wobei aber die einzelnen Notare gro6e slilistische Geslaltungsspielrliume hatten. Es ist daher 
nur noch sehr bedingt moglich, von einem ,.Kanzleislil" oder einem fUr einen Notar "typischen 
Diktat" zu sprechen - was entsprechende Auswirkungen aur die BeurteiJung der Echtheit von 
Urkunden hat. 

Kortlims Untersuchung iSI ein gro8er Wurf, der neue Grundlagen fUr die weitere Erforschung der 
Papsturkunden legt. Eberlwrrl Me), 

K nap pe. Rudolf: (Die schOnslen) Schl6sser und Burgen in Nord- und Osthessen. Ausfllige in die 
Vergangenheil. Gudensberg. Wartberg Verlag 1996. 88 S. geb., zahlr. Farbabb., 39,80 DM 
(ISBN 3-86134-237-5). 

Nur ein Jahr nach dem in ZHG 100. S. 264 besprochenen (Sammel-)Band Uber heimische Burgen 
im Mittelalter legen der Autor R. Knappe und der Wanberg Verlag einen weiteren Band vor, der - dies 
vorab - durch seine Aufmachung besticht. Sellen hat man so systematisch und so asthetisch schon 
(Exaktheit des Drucks auch problematischerer Abbildungen, Qualilat der Photos, vor allem von Rolf 
Wagner) das geslellte Thema aufbereitet und 40 Burgen und Schl6sser prtisentiert gesehen. 

Merkwlirdig und umer bibliographischen Gesichlspunklen unUblich iSI dagegen die lextliche 
Abweichung zwischen Au6en- und Innentitel des Bandes: )etzterer will immerhin die "schOnsten" 
Bauwerke vorstellen, was sicher eher der in der Tourismusbranche Ublichen positiven Ober
qualifizierung als der Wahrheit nahekommt. Wenn der VerJag auf seinem Waschzettel weiterhin 
konstatien, es sei "unverstandlich .... da8 in der vorhandenen (!? Bu) Literatur die sehenswerten 
Anlagen ... knum beschrieben sind", so spekuliert er auf geringe Vorkenntnis heim Leser und leigt 

257 



wen ig AchlUng vor hundenen von Autoren. die sich den Burgen und Schlossem ihrer engeren Heimat 
forschend und darstellend zugewandt haben . Die dem Band beigegebenen .. Literaturhinweise'· (S. 88) 
- so ungenau und su mmarisch sie tei lweise sind - nennen durchaus einige der Quellen, aus denen 
Knappe schopft. Der Band ist - so anraktiv und informativ er vor uns liegt - in keinem Zusammen
hang etwa eine wissenschaftliche Leistung seines Autors, will man nicht das Sammeln einiger 
aktueller Zustandsi nfonnationen hier tiihlen. Knappe hat zusammengetragen, verglichen, ilbernom
men; dies gesch ieht generell - und das macht wirklich zomig, wenn man an die lebenslange 
Forschung mancher Wissenschaftler denkt - ohne einen einzigen zugeordneten Beleg seiner Quellen. 
Hier hatten wen ige Hinweise (FuBnoten, Anmerkungen am SchluB) geholfen; das durchaus lobens
wene Untemehmen ware ehrlicher gewesen. 

DaB Knappe die Grundkonzeption der Texte sehr geschickt ausfUllt, wird dagegen gem bestatigt. 
Der Bau- und Bes itzgeschichte der jeweil igen Anlage wird ein erlautener Ausschnitt aus einer 
Landkane als Wegbeschreibung beigegeben. dazu - abwechselnd und kommenlien - Geschlechter
wappen. Portraits. Merianstiche, Sagen u. a. Jedes Bauwerk ist in Gesamt- und (meist) Detailphotos 
erfal31. 

Eine schwere Papierqualitiil und ei n insgesamt 8 mm dicker Einband machen die 88 Seiten zu 
einem Buch. Hefmllf Burmeister 

He ppe, Dorothea: Das Schlol3 der Landgrafen von Hessen in Kassel von 1557 bis 181 1. Materia
lien zur Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland. Band 17. Marburg: Jonas Verlag 
1995. 344 S. , 151 Abb .. 48,- DM. 

Nach der Forschungsarbeit von Frau Gerhardy zum Milndener Rathaus (U mbau 1603- 1618) im 
Band 5 dieser Reihe (1993) des Insti tuts beim Weserrenaissance-Museum SchloB Brake konnte man 
gespannt sein. welche weiteren Hochschularbeiten von der Redaktion G.U.Grol3mann/H. Reimers zur 
regionalen Baugeschichte publiziert wtirden. Hiermit liegt zu dem wichtigen StadtschloB der Land
grafen in KasseL das am 22.123. November 18 11 abbrannte, streng chronolog isch nach Bau- und 
Umbau-Epochen geglieden und mil vielen erstverofTentUchten Pl iinen versehen, eine grilndliche 
Forschungsarbeit zu einem Renaissancebau vor, von dem buchstablich kein Stein mehr steht! Begin
nend mit den altbekannten Zeichnungen von Dilich, Mi.iller, Wessel, Landgraf Moritz sind alle 
verftigbaren Quellen in Einzelepochen von Landgraf Philipp bis zur franzosischen Herrschaft abge
handelt. Raum flir Rau m und Etage fi.i r Etage beschreibt Frau Heppe die BaumaBnahmen der 
jewei ligen Zeil. Es werden auch sporadische Grabungsergebnisse (von NiemeyerlS tadlarch iv, 1959) 
eingearbeitet, die unter der ,,Kattenburg". dem preuBischen und heutigen modemen Regierungs
gebaude immerhin Gewolbe und Gange erschlossen. Die SchloBkapelle mi t ihrer seltenen Renais
sance-Orgel des Daniel Meyer (Gottingen, t 1596197) als Detail hallc man gem etwas ausftihrlicher 
behandclt gewuBt. dies soli aber die materialreiche, baumonographische Prasentation nicht schma
lern. SiegfrietJ Lotze 

Mu rk, Karl : Vom Reichsterri torium zum Rheinbundstaat: Entstehung und Funktion der Reformen 
im Fi.irstentum Waldeck (1780-18 14), (Waldeckische Forschungen , Band 9) Arolsen: Selbstverlag 
des Waldecki schen Geschichtsvereins 1995. 322 S .. 8 Abb .. 4 Kanen. 

Die Modernisierung an der Wende vom 18. zum 19. lahrhunden iSI ein komplexer Vorgang, der in 
den letzten l ahren die verstarkte Aufmerksamkeit von Histori kern gefu nden hat. Nachdem sich das 
Interesse lange Zeit auf die Preul3i schen Reformen konzentrien hane, sind nun auch die entsprechen
den Reformprozesse in den Rhei nbundstaaten starker in das Blickfeld der Forschung gelangt. Zu den 
kleineren Rheinbundstaaten gehorte das Fi.i rsten lum Waldeck. dem die vorliegende Untersuchung -
von Pro£. Scier angeregl, 1994 in Marburg als Dissertation angenommen - gewidmet ist. Ocr 
Verfasser wertet die Waldeckischen Akten im Staatsarchiv Marburg sowie einschJagige Bestande des 
Staalsarch ivs Wiesbaden. des Geheimen Staatsarchivs Berlin-Dahlem, des Haus-, Hof- und Staatsar
chi vs Wien und der Archives du Ministere des Affaires Etrangeres Paris aus. 

Der Verfasser arbeitet zunachst die Grundlagen der sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
Verfassung Waldecks am Ende des 18. l ahrhundens heraus. Obwohl versch iedene Reformansiitze 
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steckengeblieben waren. garantierte das Fortbestehen der Rechlsordnung des Alten Reichs die 
Existenz des Kleinterritoriums. Ein Reformdruck enlsland vor allem durch die finanzielle Lage des 
Flirstentums. Bereits seit der Dissertation von Hermann Bing liber die "Finanzgeschichte Waldeck
Pyrmonls" aus dem Jahr 1929 ist das AusmaB der Finanl.katastrophe bekannt. die - angesichts 
fehlender Strukturverlinderungen - auch durch die Anleihe von 1.2 Millionen Reichslalem beim 
Landgrafen von Hessen- Kasse l nicht beendet werden konnle. Die vorliegende Arbeil macht es sich 
u. a. zur Aufgabe . "die verheerenden Auswirkungcn der finanziellen Misere auf die fUrstlich wal
deckischen Reformplanungen und -ma8nahmen des spaten 18. und des friihen 19. Jahrhunderts in all 
ihren Verastelungen aufzuzeigen" (S. 9). Die Blockade. die s ich aus der Finanzmisere ergab. wurdc 
mil dem Ausbruch der Revolulionskriege verschtirft. da Waldeck an der Nahtstelle der Einflu8berei
che von Preu8en und Osterreich lag. Das Land konnte zwar von direkten Kriegsei nwirkungen 
freigehalten werden. halte aber gro8e Belastungen zu tragen. Da die Finanzverwaltung nicht effekti 
ver und die Verschwendungssucht des Fiirsten nichl eingcschrankt wurde. steigerten sich die Verbind
lichkeiten bis zum Jahr 1805 auf mehr als 2, I Millionen. Die Mi8slande wurden zwnr in einer vom 
Kai ser autorisierten preuBischen Kommi ssion schonungslos aufgedeckt: das Ende des Reiches ver
hinderte aber die Umselzung der TilgungspHine. Die gefahrdete slaallichc Existenz konnte jedoch 
durch den Einlritt in den Rheinbund 1807 und den Austritt im November 181 3 gewahrt werden
wenn auch Init erheblichcn neuen Belastungen . 

Mit dem Ende des Reiches war der FUrst von Waldeck formal souveran geworden. Durch seine 
Besltitigung aller bestehenden Rechte verzichtete er aber im Herbst 1807 auf atle Mt>glichkeiten zu 
grundlegenden Reformen. Die AusfUhrungen des Verfassers zur Innenpolilik Waldecks nach 1807, 
insbesondere zum Konflikt Uber das Organisalionsedikt von 1814 gehen - vor allem durch die 
Einbeziehung der finanziellen Aspekte - iiber die Ergebni sse der Dissertation von D. Weigel Uber 
"FUrsl. Sttinde und Verfassung im friihen 19. Jahrhunden" hinaus. 

Es ist erfreulich. daB die Geschichte Waldecks zwischen Altem Reich und Deu tschen Bund mit 
dem vorliegenden Band eine solide Darstellung gefunden hat. Es wird deu tlich. daB die Reforman
regungen von au8en (Napoleon) relativ gering waren und das die Umsetzung von Reformen durch die 
beharrenden Kr'.ifte im Lande weitgehend verhindert werden konnte. Eberhard Mey 

H ()c k . Alfred: Hessen - Land und Leute. Ausgewahlte Beitrtige zur Landes- und Volkskunde. Zum 
75. Geburtslag im Namen des Vereins fUr hessische Geschichte und Landesk unde. Zweigverein 
Marburg e. v., hrsg. von Siegfried Becker und Hans- Peter Lachmann . Marburg : Jonas Verlag 1996. 
110 S. (ISBN 3-89445·203·X). 

Die Rezension eincr Publikmion des eigenen Vereins im Vereinsorgan mag ungewohnlich erschei
nen. rechtfenigt sich jedoch durch den Namen des Wissenschaftlers. der zugleich Autor und auch 
Adressat diescs Bandes ist: Alfred Hock. Ehrendoktor am Marburger Fachbereich Gesellschaftswis
senschaften und Philosophie. wo er jahrelang im Fachgebiet Europaische Ethnologie lehrte, und 
Ehrenmitglied des VHG. beging seinen 75. Geburtstag. Seine SchUlcr und Frcunde im Marburger 
Zweigverein nahmen dies zum AnlaB. eine Auswahl wichtiger Aufstilze Hocks in einem handlichen 
Band zu vereinigen sowie die Schriften ( 1960-1994) und Lehrveranstaltungen (1964-1985) Hocks in 
zwei gesonderten Verze ichnissen zusammenzuslellen. Eine kurle Einftihrung in die verschiedenen 
Beilriige und ei ne biographische Wiirdigung des Jubilars durch die Herausgeber sowie ein Register 
ZU In Schriflenverzeichnis runden den Band ab. 

Folgende Beilriige Hocks wurden (u nverandert) wiederabgedruckt: NOIizen zur hessischen Lan
des- und Volkskunde im 19. Jahrhundert (aus: HBV. 60. 1969. S. 39-6 1). - Bemerkungen zur 
Landschaftsbezeichnung .. die Schwalm" (ZHG 74. 1963. S. 143-152). - Bau und Kosten e ines 
dorflichen Fachwerkhauses in Hessen. 1799 (HBV, 55, 1964, S. 165-180). - Beitrage zur hessischen 
Topferei : Dreihausen im Kreis Marburg (HBV. 57. 1966, 137- 148). - Dorninden. Kirchhofslinden, 
Gerichtslinden in Niederhessen (Jb. Ldkr. Kassel 1978, S. 7~80). - Too der .. armen Gipperten" 1832 
im Mariendorfer Hirtenhaus Ob. Ldkr. Kassel 1974, S. 47 f.). - Jiidische BevOlkerung um 1855 im 
kurhessische n Krei s Wolfhagen (Jb. Ldkr. Kasse11985. S. 89-92). - Volkskundliche Erwagungen zur 
Zeilwanderung an hand der aileren Trauungslisten der Pfarrei Elbingenalp im Lechtal (OZV. 70. 1967. 
S.203-214). 

Die Auswahl und Anordnung der Beitrage ist, wie man sieht. nicht chronologisch orientiert: sie 
sol1en nichl dazu dienen . die wissenschaftliche Entwicklung Hocks in irgendeiner Weise darzustel1en. 
Auch war die Zuganglichkcit der abgedruckten Aufstitze kein Auswahlkrilerium. denn die mcisten 
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Beitrage sind in Zeitschriften ersch ienen. die fUr den Interessierten leicht erreichbar sind. ja z. T. im 
eigenen Blicherregal stehen. Unter Ihemalischen Gesichlspunkten lassen sich die Aufsalze ebenfalls 
nur grob unter einen gemeinsamen Nenner bringen - gerade der lelzle Beitrag hat doch nur peripher 
mil dem im Tilel angekUndigten Oberthema .. Hessen - Land und Leute" zu tun. Es handelt sich 
viel mehr urn ein .,best of' aus der Sichl der Herausgeber. das die Spannweite der wissenschaftlichen 
Betatigung Hocks von der Institutionalisierung des Faches Uber den Bereich der Sachkulturforschung 
bis zur Judaica verdeutlichen und dazu beitragen soil. .. sei ne Anregungen auch der kiinftigen Landes4 
und volkskundlichen Forschung zugiinglich zu machen" (Einflihrung S. 8). Dieses Ziel ist vor allem 
auch durch die aufgeschliisselte Bibliographie der Arbeiten Hocks erreicht, die - bei der groBen 
Anzahl der z. T. we it verstreulen Beitriige (307 Tilel) - ein wertvolles Hilfsmittel darstellt. 

Heike Allllette Bllrmeister 

Landsiedel. Lorenz: Schwarz uff wiB. Eine hessische Chronik in Kasseler Mundart. hrsg. von 
Quirinus Quiddenbaum in Verb. mil Werner Guth. Niedenstein: Bilsteinverlag 1995. 190 S. (ISBN 
3-93 1398-00-5), 

Im Redaktionsteil dieser ZHG bibliographiert Holger Hamecher die Kasseliiner Mundartliteratur 
mil groBter Genauigkeit - mil dem hier angezeigten Band hatte er Mlihe gehabt. groBe Miihe, denke 
ich. Da hat ein Gottfried Wackermaul auf dem Dnchboden seines - selbstverslandlich - altelmn"irdi
gen Gudensberger Bauernhauses (merke: challisches Kernland) eine alte Handschrifl , ganz original. 
versteht sich. gefunden, eine Chronik. die ein kenntnisreicher Lorenz Landsiedel (merke: es slabreiml 
sich germanisch) im 19. Jahrhundert /If{ Kasse/iillisch verfaBI hatte. Flugs selzle sich obvermeldler 
Hauseigentiimer mil einem Bekannten, dem Gelehrten Quirinus Quiddenbaum - einer ausgeslorben 
geglaubten Spezies. nicht nur des Namens wegen - in Verbindung. der die Handschrift unter Mitarbeil 
des Germanislen und HislOrikers Werner Guth. dnes ah/ell Kasseliillers, druckfertig aufbereitete. So 
weit. so GUTH, und mehr auch nichl zum bibliographischen Teil der "Chronik". 

Wer die reizvolle Chronik wissenschaftlich emst nahme. ware wie Ephesus und Kupille beim 
Kohletragen ... Humor ist geforden oder wenigstens die Bereilschaft, diesen Weg des Mund- und 
Ohrgerechtmachens der hessischen Geschichte durch ei ne Mundartchronik fUr denkbar zu halten. In 
99, mal gereimten. mal Prosakapiteln - von Da:::.idus lIIul den ah/en Kadden Uber Lalldgrof Moritz 
Sillll Dugadt!1l bis zu fimf VerSllchen iwwer de Breifle'l - werden in Treue zur anderwarts gesicherten 
Uberlieferung selbst schreckli che Ereignisse mundartlich verfremdet und in ein Lesebuch 
eingeheimelt, das auf der Grundlage historischer Kenntnisse die Geschichte des Landes zwischen 
Reinhardswald und Schwalm erzahlt. Wahrhaftig. Landsiedel war ein GUTHer Kenner seines StofTs 
und ein sehr GUTHer Erzahler noch dazu. 

Nur eines ist schwierig: Selbst ein waschechter Kasseliiller wird sich einlesen (oder nachahmend 
ein-sprechen) mlissen in die von "den Herausgebern" bevorzugte Transkription seiner Mundart. Ein 
Kapitel .. Sprache-Schreibong-Wortschatz·' von Werner Guth kann manchem eine echte Hilfe sein. 

Kurz: Ein rechl unterhaltsames, beschaftigungswertes, durchaus GUTH iIIustriertes Buch. dessen 
potenlieller Kiiuferkrei s wohl immer kleiner wird - was schon Henner Piffendeckel gewuBt hat. 

Heifflllt Burmeister 

Ortsgeschichte 

K lee, Margot: Die Saalburg. Hrsg. vom Landesamt fUr Denkmalpflege Hessen, Ab!. Archaologi4 
sche und Palaontologische Denkmalpflege, u. d. Saalburgmuseum. Bad Homburg v.d.H. Stuttgart: 
Theiss 1995. 118 S. m. 116 Abb .. kartoniert. 18.- DM (ISBN 3-8062-1205-8) (Fuhrer zur hessischen 
Vor4 und Frtihgeschichte 5). 

Mit dem hier angezeigten SaalburgfUhrer liegt ein weiterer Band der Sonderreihe des Landesamtes 
fUr Denkmalpflege Hessen (im vorliegenden Fall eine Gemeinschaftsausgabe mit dem Saalburg4 
museum Homburg v. d. H.) vor. Die Saalburg, das international am umfanglichsten rekonstruierte 
Kastell der Romerzeit uberhaupt, verdient diese Heraushebung; die Archaologische Gesellschaft in 
Hessen e. V. i.ibermiuelte diesen Band ihren M itgliedern als lahresgabe. 
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Margot Klee geht zunachst ein auf die Forschungsgeschichte einer Anlage mil fast zwei Jahnau
sende oberird isch sichtbaren Reslen. Diese wurde noch zwischen 1816 und 1818 als Steinbnlch 
genutzt und liefene Baumaterial fUr Homburger Biirgerhauser. Schmzfunde erwecklen im 19. Jahr· 
hunden das Inleresse. ab 1853 wurden wissenschaFt liche Untersuchungen unternommen. 1872 
entstand der Saalburgverein. und 1887 sorgte ein Kaiserwon Wilhelms I. fUr wei tere Erforschung und 
Rekonstruktion des Kastells. Das 1907 eroffnete Saalburgmuseum ist heute ForschungsinstilUt von 
inlernalionalem Rang. 

Margot Klee ordnel die in langen Jahren gewonnenen (vor allem baulichen) Befunde und 
ergrabenen Funde zu einem packenden Bild der Romerzeit in Hessen und IaBI milillirisches und 
AlItagsleben in Won. Photo und Rekonslruklions1..eichnung vor dem Auge des Lesers erslehen. Ein 
Glossar rijmischer Fachausdriicke und ein fast 100 Nennungen umfassendes Literalurverzeichnis 
(n icht gerechnet die Ausgaben des Saalburg-Jahrbuchs) runden den in Theiss-Qualillit vorgeleglen 
Band ab. der europaische und Regionalgeschichle lesernah vermine lt und zugleich ein Museums
fUhrer/·handbuch ist. He/mflt BlIrmeister 

FFM 1200. Traditionen und Perspekliven einer Stad!. Hrsg. von Lothar Gall. Sigmaringen: JOIn 
Thorbecke Verlag. 1994, 338 S., 454 groBlenteils farbige Abb .. OM 58.- (ISBN 3-7995-1206-3). 

794. Karl der GroBe in Frankfurt am Main. Hrsg. von Fried. J.. Koch. R .. Saumm-Jeltsch. L. und 
Thiel, A. Sigmaringen: JOIn Thorbecke Verlag. 1994. 184 S .. 121 farbige Abb .. OM 38.- (ISBN 3-
7995-12~-7). 

Bei den beiden vorliegenden Biinden handelt es sich urn die jeweiligen Begleitkalaloge 1..U den 
gleichnamigen Ausstellungen, die vom 18. Mai bis zum 28. August 1994 im Bockenheimer Depot 
bzw. im Historischen Museum Frankfun gezeigt wu rden. 1994 jahne sich zum 1200 Mal die 
Einbenlfung der Rcichskirchenversammlung durch Karl den GroBen und damit die erSle urkundlich 
gesichene Nennung Frankfuns in der Konigsurkunde vom 22. Februar 794. Dieses war AnlaB fUr das 
Hislorische Museum, das Wirken Karls des GroSen in Frankfun, das sich in dem Frankfuner 
Kapilular niederschJagt. einersei ls und andererseits die 1200jahrige Geschichte der heutigen Main
melropole in l.wei Ausstellungen nachzuzeichnen. 

Die Themen der Ausstellung zur Reichskirchenversammlung orientieren sich an den wichtigsten 
Verhandlungsgegenstlinden der Synooe. die sich u.a. mit den Themen Bilderstreit. Miinze. MaG und 
Gewicht. Kirchenrechl. Monchtum und Volksfrommigkeit befassen. 

Die stadtgeschichtliche Ausstellung zeigl den Weg von der einstigen Frankenfun bis hin zur 
heutigen Bankenmelropole. wobei die friihe Bedeutung der Messestadl ebenso hervorgehoben wird 
wie die Vorreiterrolle der Stadt, wenn es um Demokratisierungsprozesse gehl (hi er seien nur die 
Slichwone Paulskirche. Arbeitero1ympiade. Humanes Bauen genannt. ebenso wie Studentenbewe
gung, Kampf um's Westend. Slanbahn West). Die systematische Demontage der Demokratie unler 
der nalionalsozialistischen Diklalur wird ebenso beleuchlet wie der EinfluB der Amerikaner auf die 
Stadtenlwicklung in der Nachkriegszeit. 

Unabhlingig von einem Besuch der Ausstellungen handelt es sich bei beiden Banden z.weifelsohne 
um einen wichtigen Beitrag z.ur Stadt-, Reichs- und Kulturgesch ichte. der in dnlcktechnisch hervorra
gender Qualital auf erfreulicherweise saurefreiem Papier dargeboten wird. 

Christi"e SU'oboda-Komer 

800 Jahre H ol l stein 1 195- J 995. Chronik eines kleines Dorfes in Nordhessen. Hrsg, v. 
FestausschuG ,,800 Jahre Hollstein". Schriftleitung: Magda Kranhold, Hess. Lichtenau 1995.302 S. 
mit zahlr. Bildern. Federzeichnungen und Karlen. 

Das 162 Seelen·Dorf HolIslein, das 1995 seine 800jlihrige Erstnennung als "Holsten" in einer 
Urkunde von 11 95 Dez. 20 begehen konnte. hat am Ende des Festjahres eine Chronik herausgegeben. 
was immerhin schon elwas aus dem Rahmen rallt. weil bei ahnl ichen JubiHien ei n solches Werk 
htiufig bereits z.u Beginn des Jahres vorliegt. HolIstein bezieht die Vorbereilungen und Ver.:anstaltun
gen des Festes in seine Darlegungen mil ein und 1ti6t sie so ausklingen. 

Die Chronik beginnt mit einer Onsbeschreibung. dem "Ist-Zusland" des Jahres 1995. urn dann 
geschickt auf die Historie des Dorfes einzugehen. Gegenpan ist die oben erwahnte Urkunde. in der 
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Papsl Coleslin Ill. dem Klosler Germerode den Besilz besltiligl. Unler den DOrfern. in dem das 
Klosler Besitzungen hane, wird auch Hollslein .. mil der obigen Namensfonn genannr·. Diese 
Formulierung enlslamml einem abgedrucklen Schreiben des Hessischen Slaalsarchivs Marburg. in 
weJchem dem Ortsvorsteher die wissenschaftliche Absicherung der Ersterwahnung und somit die 
Berechligung. 1995 eine 800-Jahrfeier zu begehen. besttitigt wird. Es folgen dann Einzel
abhandlungen unterschiedlicher Verfasser uber den "erSlen Fund in der Gemarkung HolIslein". die 
Hollensleine in geologischer und mythologischer Betrachlung und ein Berichl Uber die .,Dorflinde 
mil Halseisen". 

Wichlige Dokumente der Dorfenlwicklung finden sich unter der Oberschrift " Hufenguter
verzeichnisse und Abgaberegister aus dem 14. bis 17. lahrhunden". Bcginncnd mil den Reichen
bacher Amtsrechnungen von 1383. den Salbilchern der Stadt und des Amtes Lichlenau von 1454 und 
1553 geht es weiler ilber das Hufen- und Guterverleichnis des Amtes von 1592. die .. Triflsteuer" fur 
die Schafhallung. Bu8gelder des Rilgegerichls. bis hin zu Auswirkungen des 30jiihrigen Krieges auf 
da!> Dorf. Eine wichlige Quelle erschlie8t sich mil dem erslen Kirchenbuch des Kirchspiels Reichen
bach. in dem der Pfarrer Ludolph am 15. Januar 1674 ein Verzeichnis aller konfirmierten und nich! 
konfirmierten Personen der "Filial Holsleina" erstellt hat. Dieser Abschnitt isl mil einem umfangrei
chen Anmerkungskalalog ausgeslattet, der wichtige Erganzungen zu den Teilbereichen nachliefert, 

Von der gleichen Verfasserin slamml auch die infonnative Abhandlung Uber .. Kirche und Pfarrei 
HolIslein in Dokumenten des 17. bis 19, lahrhundert!>", 

Au s der Rektifikalionszeil berichten die .. Special-Beschreibung der Oorffschafft HolIstein··. die 
"Dorfschaflskarte von 1755" und das .. Lager-. StUck- und Steuerbuch" aus dem Jahre 1777 sowie das 
darauf fuBende ersle Kalaster. wobei die K3t3slerfortschreibung bei jedem Haus den Bogen lur 
Gegenwan spannt. 

Neben der AunislUng der Einwohnerlahlen ab 1529 (Ieilweise), der Greben, Burgermeisler und 
Ortsvorsteher sowie der .,Evakuienen, Fli.ichtlinge und Heimalvertriebenen" bildet der Abdruck der 
.. Schulchronik" einen weileren Schwerpunkt. Es schlieBen sich Abhandlungen Uber die "Gemar
kung" und ihre .. Flurnamen'· und die alten Slra8enverbindungen in Nordhessen an. Auch die steiner
nen Zeugnisse der Vergangenheit wie "Sleinstege und Briicken" sowie das "Sleinkreuz" finden 
Erwiihnung. Informaliv sind die Berichle Uber die "Landwinschaft in Hollstein" und die .. KalkOfen in 
der Gemarkung", 

Das dorfliche Leben spiegeln auch die Chroniken der .. Freiwilligen Feuerwehr". des "Gesangver
eins" und der .. Spielvereinigung Hopfelde-HolIslein 1955 e.Y." wider. Den Abschlu6 des Buches 
bilden die .,Hollsteiner Zeiuafel", ein "Kleines Fotoalbum" und der RUckblick auf die 800-1ahrfeier. 
ebenfalls mil reichhaltigem Bildmaterial. Auflockernd wirken die geschickl eingestreUlen Presse
arlikel aus " Der Beobachter an der Losse" und die Federzeichnungen von Konrad Schwalm, 

.. 800 lahre Hollstein" ist ein Beispiel dafUr, wie auch ei n klcines Oorf durch engagierte Miwrbeiter 
seine Geschichte aufarbeilen und darslellen kann . FUr die Sladt Hessisch Lichtenau dUrfle dieser 
Band eine hervorragende Erganzung ihrer eigenen ... neuen" Ortsgeschichle sein, Wemer Wiegand 

Moch , Heinz: 700 lahre Kloster Cornberg 1292196 - 1996. Mit Hinwcisen lur Geschichte des 
ahhessischen Adelsgeschlechls der Freiherren von Comberg und der ncuen Gemeinde Cornberg. 
hrsg. vom Heimal- und Verkehrsverein Cornberg e, V,. Bad Hersfeld 1996.53 S .. 30 sw-Abb. 

Oer Versuch Heinz Mochs. des ehemaligen BUrgermeisters von Comberg. zur 7oo-1ahr-Feier der 
zwischen 1990 und 1994 .. revitalisierten" Klosteranlage eine kurzgefafite Kloster- und Ortsge
schichte vorzulegen, ist gelungen und anerkennenswert, Er beginnt seine Darstellung sehr geschickt 
mit einem Blick auf die wiederhergestellte und belebte Anlage. die nach der Aufgabe durch das Land 
Hessen und nach Auszug der lelzten Pachterfamilie im Jahre 1964 zur Ruine lU verfallen drohte. Die 
mit Energie betriebene Wiederherstellung unler Einsatz von etwa 12 Mill. OM aus der offentlichen 
Hand erbrachte der Gemeinde Cornberg ein ansehnliches BUrger- und Kulturzentrum mit einem 
ansprechenden Restaurant- und Hotelbelrieb. 

Die Gesamlanlage iSI heule - das machl Moch zu Recht deuIlich - ein gelungenes Beispiel fUr 
denkmalpflegerische Arbeil und fUr eine sinnvolle Neunutzung. 

Dcr Verfasser wendet sich dann der Geschichte des Kloslers zu. Ausgangspunkl fUr die Cornberger 
Anlage war Bubenbach. Es lag etwa 1,5 km vom Ortsrand der heuligen Gemeinde entfernt. Mach laGt 
dann die mil der Verlegung nach Comberg einsetzende Klostergeschichle folgen. Sie endel mit dcr 
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Autlosung der Einrichtung wahrend der Reformationszei t. geht in die Geschichte der Landgratlich
Ftirsllichen Vogtei bis 1831 tiber und endet schlieBlich mit der Domanengeschichte im lahre 1960. 

Sehr verdienstvoll sind auch Mochs AusfUhrungen zum althessischen Adelsgeschlecht der Freiher
ren von Cornberg. die bis in die Gegenwan reichen und mit den noch lebenden Nachfahren bekannt 
machen. Sinnvoll schlieBt der Verfasser dann die Onsgeschichte der noch jungen ehemaligen Berg
bau-Gemeinde (erst 1938 entstanden) an. Ihre Wandlung und ihr Weg zur GroBgemeinde fUhren den 
Leser wieder in die Gegenwan zuriick. Mochs Darstellung endet mit Hinwei sen auf das in der 
Klo~teran lage geschaffene Buntsandstein-Museum und Hidt den Leser zu einem Besuch ein. 

Die Arbeit ist eine kUrLgefaBte, gut lesbare Geschichte tiber das Kloster und die GroBgemeinde 
Cornberg. die zuverliissig informien. Ein kleiner Nachteil ist lediglich der fehlende Anmerkungs
apparal. Sein Vorhandensein hiitle das Bandchen auch fUr Fachhistoriker interessant gemacht und 
sicher die Lesbarkeit des Textes nicht nachteilig beeinlrachligt. wie immer wieder behauplel wird. Ein 
Hinweis auf die bei der Arbeil benulzten Quellen und die zitiene Literatur ermoglichl soJide 
wissenschaftliche Weiterarbeit und sollle deshalb in keiner historischen Darstellung weggelassen 
werden. Friedrich-Karf Baas 

Ko 11 III ann. Karl (Red.): Stadt Eschwege. Geschichle der Stadl Eschwege. Eschwege: Selbstverlag 
der Krei sstadt Eschwege 1993. 530 S .. zahlr. zumeist farbige Abb. Wenvolle Kartenwerke im 
Anhang. 

Da sich in den letzten lahrhunderten von Hoferock (1736). Hochhuth ( 1826), Schmincke ( 1857) 
bis Stendell ( 1922123) zahlreicheAutoren mit der alteren Stadtgeschichte Eschweges befa6ten, war cs 
UberflHlig. besonders die Geschichte der letzten 200 lahre fortzuschreiben. Nun ist es in einer 
landlichen Kreisstadt aber auch schwicrig. 23 Autorell und 47 Einzelbeitragc zusammenzubringen 
und die Bereiche der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte abzugrenzen, gleichzeitig aktuelle For
schu ngs-Aspekte wie Frauen, luden. NS-Zei1. Stadneile. Kulturdenkmalpflege oder Archaologie w 
bUndeln und die Gesanuanspriiche zu wahren! Nach Ubersechsjahriger Arbeilliegen besonders in den 
Bereichen .. Geschichte" vom Archtiologen Klaus Sippel zu speklakularen Grabungen in Eschwege
Niederhone, Karl Heinemeyer sowie Karl Kollmann wr Zeit bis wm Millelalter reich bebilderte 
Forschungsberichte vor. Erich Hildebrand tragt eine Geschichte der Verfassung und Rtite der alten 
Stadl bei, der in seinem Band .. Eschwege im 18. lahrhundert", Kassel 1994 (Verein fUr hessische 
Geschichte und Landeskunde), als ein .. Beitrag zur Geschichte eincr Landstadl im hessen-kasse
lischen Hoch- und Spatabsolutismus" die ersten Kapitel bildeL Ahnlich geht es mil dem donigen 
Kapilel .. XI Schulverhaltnisse", das man auch au s dem Band 97 derZHG 1992, S. 55ffkennt und das 
nur mil S. 437f als Einleitung wm ..... Eschweger Schulwesen bis wm Beginn des 19. lahrhundens" 
abgedruckt wurde. Stattdessen gehen FuBnolenhinweise auf den Aufsalz von Klaus DOli zur Kirchen
geschichte ein, der natUrlich auch die "Schulinspekl ion" in Eschwege kUrL abhandelt. Dann schreibt 
anschlieBend der Amtsnachfolger von Hildebrand und derzeitige Schulleiter Herbert Fritsche Uber 
eine "Schule in ihrer Stadt", gemeint ist damit eine Realschule und Progymnasium (1840-1918). 
spater Friedrich-Wilhelm-Schule und Oberstufengymnasium. ohne daB dem Aul3enstehendcn richtig 
klar wird, wo die EM:hweger eigentlich .. wm Gymnasium gingen"! Karl Ko llmann bemUht sich 
erfolgreich im anschliel3enden Beitrag zum Miidchenschulwesen. zu dem bedeutenden Berufsschul
bereich. dem Grund-. Sonder- und Sekundarschulsystem der Kreisstadt, aber auch Uber 100 lahre 
einer jUdischen Schule usw. auf 24 SpaJten einen aktuellen Oberblick zu geben. Hier halle eine 
Feinabsti mmung bestimmt eine gWcklichere LOsung des Gesamtkomplexes erbrachl. 

Aul3erdem bleibt in einer Stadt. die auch 50 lahre durch die deutsche Teilung besonders geprligt 
war, der somi t bedeutende Bereich des Bundesgrenzschutzes auBen vor. Die Wirtschaftsbereiche wie 
Webereien, Sohlleder-, Brauerei- und Zuckerinduslrie oder der Tabakanbau werden von Thomas S. 
Huck zu Beginn des Industriezeilalters erfaBt, der vorindustrielle Mlihlensektor in der Eschweger 
Vorstadt wird weitgehend als Energieversorgungsbereich vor Einftihrung der Dampfkraft Ubergan
gen. Gemde noch 1989 war ein beispielgebender Band des Geschichlsvereins Eschwege von Karl
Heinz Bintzer zu den aufsehenerregenden MUhlen .. uffm Roste" und zur ,.Herrschaftlichen MUhle" 
erschienen, die als beklagenswerte Verluste an Denkmal- bzw. Bausubstanz in der Beikarte 8 zum 
Aufsatz von Gerhard Seib .. Eschweger Kulturdenkmaler" vennerkt sind. Allein 507 AbbriJche 
histori schcr Gebaude werden von Seib im Teilkapitel "Negative Denkmalliste - zerslorte Kulturdenk
maler" als tei lweise Kahlschlagsanierung ganzer Handwerkerviertel aufgelistel. Der gleiche Aulor 
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unlersucht auch das lokale beriihmte Johannisfesl und den Maienzug als das Gro6ereignis im 
Friihsommer. Wei tere Beitriige wtirdigen u. a. das Geld- und Zei tungswesen, Ehrenbtirger und 
Honoratioren und Anna Maria Zimmer auf 34 Spalten die Juden in Eschwege (seil 1295). - Ein 
gewichliger. prachlvoll ausgestaueler Band, der trolz einzelner Schwachen Zeichen selZ! und se ine 
Leser findet. Siegfried Lone 

Ne u be r, Harald: Die Geschichle des Dorfes Bodes (Festschrift zur 6()()..Jahrfeier 1396--1996). 
Hrsg. v. d. Gemeinde Hauneck 1996. VI + 200 S., 75 Abb. 

Der Verfasser des BUchleins iSI als regionalgeschichtlicher Aulor bereils mehrfach ausgewiesen 
(vg!. ZHG 1993, S. 41 f. u. ZHG 1995, S. 274). Das kJeine Dorf Bodes in der Niihe von Bad Hersfeld 
- 1996 wh it es gerade 206 Einwohner - ist an sich vollig unbedeulend. Dementsprechend war liber 
seine geschichtliche Entwicklung bisher auch nur wenig bekannt. Umso erfreulicher. dall Neuber 
dank der Mithilfe der Gemeinde mehrere Wochen im Staatsarchiv Marburg forschen konnte. so dall 
nun erstmals ein relativ sicherer Oberblick Uber die altere Geschichte des Ones vorliegt. 

Die archivalischen Quellen sind vergleichsweise recht gUI, weil das Dorf J,ahrhundenelang im 
Grenzbereich verschiedener Herrschaften lag. von denen vor allem die Fuldaer Abte und die Reichs
riner von Buchenau urn den Hauplei nfluB in Bodes striuen. Doch auch die Ablei Hersfeld und spater 
deren Rechtsnachfolger. die Landgrafen von Hessen-Kassel, beanspruchlen Teile der kleinen Ge
meinde. 

Seine Erslerwahnung im spaten Miuelalter verdankl Bodes einem Eintrag in cin Fuldaer Kopiar 
1396. Damals erhielt Heli a, Ehefrau eines Konrad von Aula. neben andercn Besitzungen auch ein Gut 
in Bodes als Lehen. Derelwas ungewohnliche Vorgang. daBeine Frau und nicht der li lleste Mann ihrer 
Familie diese Lehen empfing, JaBI sich nach Neuber nichl mit lelZter Sichemeit kliiren. Mtiglicher
weise war sic das einzige noch lebendc Milglied ihres Geschlechtes und die in der Urkunde 
erwtihnten Gliter die Mitgifl. die sie in ihre Ehe eingebracht hatte. 

Neben den schon erwahnten Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Terrilorialherren urn 
Einflu6 in Bodes. die allesamt entsprechend der Quellenlage genau beschrieben werden. sind flir den 
Regionalforscher von besonderem Interesse die Kapitel Landwirtschaft und landwirtschaftliche 
Kultur in der frOhen Neuzeit und im 19. Jahrhundert. Doch auch das 20. Jahrhundert wird ausgiebig 
behandelt. und zwar mit Hilfe der Schulchronik von Bodes. Neuber ist sich bewuBt. da8 die 
Aufzeichnungen des Bodeser l..ehrers besonders fUr die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft 
sehr subjektiv gehalten sind. Er nimmt die mil dieser zeitgenossischen Berichlerslun ung verbundene 
Sichlweise aber bewuBt in Kauf, weil sie die Slimmung dieser Jahre. den .,ze itgeist" der Mehrheit der 
Dorfbewohner so am besten wiedergebe. 

Zahlreiche FOlos und ein ausfuhrlicher Anmerkungsleil erganzen die sorgfliltig gearbeilele Fesl
schrifl. Waldemar Zillillger 

Bin g so h n . Wilhelm: Stadt im Territorium. Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Verfassungs· 
geschichte der Sladt GieBen 1630-1730 (Quellen und Forschungen zur hess ischen Geschichte 103). 
Bd. I: Darstellung, 535 S .. Bd. 2: Grafiken und Tabellen. 259 S .. DarmSladt und Marburg: Selbslver
lag der Hessischen HiSlorischen Kommission DarmSladt und der Hi storischen Kommission fUr 
Hessen 1996. kart .. OM 84.- (ISBN 3-88443- 194-31195-1). 

Die vorliegende Arbeit wurde 199 1 von der Geschichtswissenschafllichen Fakultat der Tlibinger 
Eberhard-Karls-Universittit als Dissertation angenommen und dan3ch stilistisch und geringfligig 
inhaltlich tiberarbeitet. Auf der Grundlage ungedruckter Quellen itn Stadt- und Universitatsarchiv 
Gie6en und im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt sowie der umfangreichen Sekundtirliteratur kann 
der Verf. die wirtschafts-. sozial· und verfassungsgeschichtlichen Entwicklungssladien der ober
hessischen Sladl GieBen zwischen 1630 und 1730 transparent machen. Im Mittelpunkt der Belrach
tung stehen das stadlische Areal und der Grundstticksmarkl. die Landstadt und der Kapitalmarkt unter 
dem Aspekt der Autlosung agrarstruktureller sozialer Beziehungen , historisch-demographische Fluk
lualionen uber Raum und Zeil und das Verhahnis von Sladt und Umland. Das Ziel der Arbeit ist 
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weniger eine erschopfende verfassungsrechtliche Darstellung des Verhaltnisses der einzelnen sozia
len Gruppen untereinander und zur Stadt als das Aufzeigen der Faktoren, die die wirtschaftlichen 
Moglichkeiten der BUrger bestimnu haben. 

Das Aufgehen verschiedener umliegender Dorfer in der Stadt GieBen macht versta.nd lich, daBdiese 
trotz zunehmender Urbanisierung bis ins 19. Jahrhundert noch agrarischen Charakter aufwies. Das 
zeigt sich auch in der lange beibehaltenen Benennung der vier Stadtviertel (Quarliere) nach den 
Herkunftsgemeinden. Aufsch luBreich sind die AusfUhrungen Uber die GieBener und oberhessischen 
Erbgewohnheiten. GieBen lag nur wen ig slidlich der Linie. die das Gebiel mil Anerbenrechl. d. h. die 
HofgUler gingen geschlossen von den Eltem auf den Erben Uber. von dem mil Realerbteilungsrecht -
die GUter wurden hier zu gleichen Teilen auf die erbberechliglen Kinder der Hofbesitzer aufgeteih -
lrennte, ein Umsland, der das Entslehen erbrechllicher Mischfonnen in der Stadt und ihrem Umland 
begilnstigte. Ein Beispiel daftir sind haufiger vorgenommene Zwischenlosungen, die zwar das Prinzip 
der Realteilungen beibehielten, dennoch aber die Aufteilung von GUtem venneiden und sich somit in 
Richtung Anerbenrecht bewegten, wobei die Vermiulung in Form des Geldes erfolgle. Wichtige 
Kriterien fUr soziale und winschaftl iche Veranderungen in der GieBener Blirgerschaft siehl der Verf. 
im Grundbesitz und Grundbesi lzwechsel. wobei dem Immobilienmarkt besondere Bedeutung zu
kom mt. Er komml hier zu dem Ergebnis, daB ftirderartige Kaufe und Verkaufe nicht nur die jeweil ige 
winschaftliche Konjunklur, sondem auch soziallopographische Aspekte wichtig waren, die anhand 
des Hausbesitzes die Stellung bestimmter Schichten innerhalb der stadlischen Sozialstruktur aufzei
gen. So befanden sich die am h&hsten bewerteten Hliuser l11 il drei bis runf Stockwerken im Zenlrum 
der Stadl innerhalb des erslen, im spaten Mittelaher entstandenen Mauerringes. Die miuleren Haus
preislagen mit zwei oder drei Stockwerken gruppierten sich entlang der HauptverkehrsstraBen von 
den vier Stadttoren in Richtung Innenstadt. und die zu den niedrigsten Preisen gehandelten ein- oder 
zweist&kigen Hauser standen in den Nebengassen. Ei n wichtiges Ergebnis der Betrachtung des 
Immobi lienmarktes ist, daB die Konsolidierung der Eigentumsverhliltnisse in den Nebengassen 
begann und sich von don in die HauptstraBen und das Zentrum ausdehnte. wo sie sich mit Ausnahme 
der Innenstadt bis zum ersten Drittel des 18. Jahrhunderts hiel!. Insgesamt laBt sich eine recht 
schwache Einbi ndung GieBener BUrger und Einwohner in die Uberlokalen Eigenlu msverhliltnisse 
erkennen. Interessant ist auch der EinfluB des Vegetalionszyklus auf den GieBener Immobilien- und 
Kapitalmarkl. So waren die Immobilienverkaufe im Januar am geringsten, urn dann im Frtihjahr rasch 
anzusteigen. 

Einen wichligen Gru nd fur die Wandlung der Kreditfonncn und -beziehungen in GieBen sieht der 
Verf. in den einschneidenden slruklUrel len Veranderungen innerhalb des hessischen Territoriums seit 
Beginn des 16. Jahrhunderts, wo an die Stelle der geist lichen und adligen Beamlen zunehmend 
Bcdienstele aus blirgerl ichen Kreisen traten, die ihre EinkUnfte aus der landesherrlichen Besoldung 
erh ielten. Zur Versorgung ihrer hinterlassenen Witwen und Waisen wurden besondere Kasten einge
richtet. deren Grundlage nich! mehr agrarwirtschafl lich nutzbare Giller, sondem Kapilalsl&ke bilde
len. aus deren Zinsenragen die notwendigen Ausgaben beSlrinen wurden. Anders als frtiher lag nun 
die Triigerschaft der Entwicklung des Kreditwesens in ersler Linie bei den landesherrlichen Bedien
Slelen, bei den AngehOrigen der Universitat und des Militlirs und erst dann bei bUrgerschaftlichen 
Haushalten. Auf das Geldgeschaft und die Kreditvergabe wirkte sich auch die enge personelle und 
wirtschaftliche Verbindung eines Tei ls der GieBener Professorenschaft mil Frankfurter Kaufmanns
familien aus. 

Im folgenden werden die historisch-demographischen Auktuationen in GieBen ausftihrlich behan
dell. Wegen der enormen Bevolkerungsverluste wlihrend der Pcstkatastrophen im DreiBigjahrigen 
Krieg und der auBerordentlich hohen BevolkerungsUberschilsse seil den I 670er Jahren hatte das 
demographische Geschehen in der Sladl GieBen einen sehr dynamischen Charakter. Gerade die 
Bevolkerung der Innenstadl paBle sich flexibel den jcweiligen okonomischen und sozialen Wechsel
lagen an, was sich vor allem in ihrem Heiratsverhalten und den Geburtenzah len zeigt. Dieses 
abwagende Verhalten ist auch bei den stadtischen und landesherrlichen Obrigkeilen erkennbar, indem 
sie unmiuelbar nach dem DreiBigjahrigen Krieg die Aufnahme von weniger vennogenden Neublir
gem fOrderten und sich am Ende des 17. Jahrhunderts diesen gegenUber cher abweisend verhielten. 

Im Kapitel "Stadt und Um land" kommt der Verf. zu dem Ergebnis, daB lokale okonomische und 
soziale Prozesse sowie regionale und ilberregionale Rahmenbedingungen im historischen Geschehen 
der Stad! GieBen zusammengewirkt haben. MaBgebende Faktoren waren hier das gleichzeitige 
Wachsen der an das Land gerichlelen Versorgungsanforderungen der Stadt und der landesherrlichen 
Finanzforderungen an diesc. Dcr Niedergang der landstiindischen Finanzverwaltung und soziale 
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Strukturverlinderungen in GieBen selbst driickten zu rniuelrnaBig vennogenden Haushalten l.ahlende 
Familien in die Nahe der sladtischen Armu!. Weil das ZweckbUndnis 1..wischen Zenlralbehorden und 
Biirgerschaft wegen der Inleressendifferen1..en rasch an sein Ende kam. wurde die stadtische Verfas
sung wieder dem alien Zustand angenahen. Fraglich muB allerdings bleiben. ob cs tatsachlich 
gewisse saziale und politische Parallelen 1..wischen den Entwicklungen an den Wenden vom 17. zum 
18. und vom 18. 1..um 19. Jahrhunden gegeben hat. Diesem Problem sallte einmal gesonden nachge
gangen werden. 

Die durch umfangreiches statistisches Material erganzte Arbeit Bingsohns verrnittelt viele Er
kenntnisse Uber die innerstadtischen Strukturen GieBens und dercn Verknlipfung mit dem Umland. 
die nicht nur fUr die lokale. sondern auch flir die tiberregionale Geschiehte aufschluBreieh sind. Es ist 
zu hoffen. daB die vom Verf. angeklindigte Fonsetzung der Studie nach den gegebenen Gliederungs
prin1..ipien bis etwa 1..ur Mitte des 19. Jahrhundens bald erscheint. Ste/all Hartm(lllll 

Zarges. Waiter: Die Miihlen im Lengeltal. Ein Rundgang durch die Geschichte der MUhlen. der 
Mtillerfamilien und ihres Handwerks. Frankenberger Hefte HA. Zweigverein Frankenberg des VHG. 
Frankenbcrg: Verlag Kahm 1995. 88 S .. 46 Abb .. teilw. farbig. 

Ocr kleine Lengelbach bei Fnmkenau trieb auf neun Kilometer Lange allein sieben Mahlmtihlen. 
drei Schlag- und 1..wei Siigewerke an. Dcr AUlOr W. Zarges will. neben der Geschichte vieler 
Mtillerfamilien. der Technik und Romantik der Anlagen. vor allem auch einen Wanderfilhrer erstellen. 
der in die Biologie dieses teilweise als LSG und NSG geschiitzten schonen Minelgebirgstales 
einflihn. Da oberhalb der ehemaligen ScheuermUhle die lugendherberge in der Burg Hessenstein 
liegt. sind die Zielpersonen auszumachen. jedoch auch manchem Heimatfreund bringt das kleine 
Bandchen Informatives. So erfahren wir neben Miillem und Mlihlen im Volksmund auch etwas tiber 
die ahen HohlmaBe. Mahl- und Schlagsysteme. Dielenschniuer. die Grundherren Huhn 1..U 
Ellershausen. von Dersch und von Dmch. Die Familien von der altesten LengelmUhle (im 13. 
Jahrhundcrt beim Kloster Haina erwahnt). der Millel- oder Kuchenrnlihle. der BiirenmUhlc. die auch 
Imker stellten. der HuhnsmUhle (ncbst der Klause der Hugenottensiedlung Louisendorf) werden 
kUfZweilig vorgestellt. Diese Einsiedelei spiel! im Band Weber-KellermannlStolle: VolkJlebell in 
Hessell tibrigens eine Rolle (Der Wolflllld die beiden Geifllein in der Klallse). 

Ein ansprcchendes neues Heft jener erfolgreichen Reihe. die von dcr Judengemeinde Frankenau 
liber den ForellenHinger Domseif und die Ederfischcrei und den 30jiihrigen Krieg im Arm Franken
berg vicl Geschichte im Detail bringt und Intcresse an weiteren Biinden weck!. Siegfried Lotze 

K oh I er. Jorg R.: Stadtebau und Stadtpolitik im Wilhelminischen Frankfun. Eine Sozialgeschiehte. 
FrankfunlM.: Verlag Kramer 1995. 354 S .. 47 Abb. (Studien zur Frankfurter Geschichte. Bd. 37) 
(ISBN 3-7829-0457-5). 

Betreut vom Schriftleiter Ltd. Archivdireklor i. R. Prof. Dr. Klotzer (Institut fUr Stadtgeschichte 
FrankfunfM.) und im Auftrag des Frankfuner Vereins fUr Geschichte und Landeskunde in Verbin
dung rnit der Frankfuner Historischen Kommission legt J.R. Kohler eine umfangreiehe. mit reiehlich 
Verweisen versehene und aus tiefem Quellenstudium schtirfende Arbeit i'U den gewaltigen Verande+ 
rungen der Stadtplanung unter OberbUrgenneister Franz Adickes (1891-1912) vor. Noch die Amts
vorgiinger konnten sich - bei einem entsprechenden SelbstversUindnis des Stadtblirgertums als 
Honoratiorengesellschaft - mit den industriellen Entwicklungsprozessen und dem Bedeutungsverlust 
als reichszemraler Borsenplat7 nach der Reichsgriindung nieht sachgerecht auseinandersetzen. 
Stadtebauliche Vorgaben .. vom Auchtlinienplan zum Stadtentwieklungsplan" begriindeten Frank
funs Emwicklung zur modemen GroBstadl. Die Bevolkerungsemwicklung und der Einzug der 
Industrie erfordenen dringenden Handlungsbedarf. dem die Stadtpolitik unter BUrgerbeteiligung 
nachging. darnit der Ausbau des StraBenbahnnel1..es (1890-1910). die Neuordnung des urbanen 
Raumes und die .. Integration nichtbtirgerlicher Kreise" Erfolg habcn konnte. Stat! Mie/.~k(lsemell (in 
Frankfurt nur 11.7% gegenUber Berlin mit 42.4%) legte man sich auf .. das Einzelhaus am Sladlrand" 
(est. 
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Der Autor analysiert zuerst das lnnenleben der Stadt und die Krisenerfahrung zu Beginn der 
Stadtplanung in def wilhelminischen Ara. urn spater zu untersuchen. warum bei unzureichender 
Entwicklung der Demokratie Uber Bezirksvereine - nicht Parteivereine - die Mitsprache gesucht 
wurde. Ober die .. Staffel-Bauordnung·'. die "StraBe als visuellen Erlebnisraum". stadtebauliche 
Perspektiven und die Boden- und Industriepolitik wird der Bogen geschlagen zur Cifybildllng und 
dem Gang der Gro'pSWdf ill die Regioll. Am SchluB untersucht der Autor in einer abschlieBenden 
Betrachtung noch einmal den Wohnungsbau in stadtebaulicher Hinsicht sowie das Spannungsfeld 
Stadtplanung und BUrgerbeteiligung. 

Dctailreiche Einzelvorgange ergeben schon die gleichen baurechtlichen Streitfalle. die auch heute 
noch die Verwaltung beschaftigen. ob z. B. nachtraglich eine schwarlerrichtete groBere Garage 
(Liirm. Abgase) in einer besseren Wohngegend genehmigungsfahig ist oder einem Metzgermeister in 
alter Gemengelage eine Raucherei nach "PreuBischem Landrecht" in den neuen Wohnzonen verboten 
werden kann (S. 93 ff) . Besonders fUr Planer. aber auch fUr Hi storiker. die lokal in die liefe gehen 
wollen. eine facettenreiche Arbeit zur Entwicklung des a/tell Reiches Gold/od, im wilhelminischen 
Kaiserreic h zur modernen GroBstadt. Siegfried Lor:..e 

Br i er. Hehnut und Ute: Geographisches Regi ster lOr Dokumentation BrierlDettmar .. Kassel -
Veranderungen einer Stad!. Photos und Karten 1928-1986 Bd. I u. 11 ". Kassel 1995.93 S. und 7 
Obersichtsplane. 

In der Besprechung des 1986 erschienenen wichtigen Dokumentarwerks von Helmut Brier und 
Werner Deumar lOr LCitgeschichtlichen Entwicklung der Stadt Kassel halte in der ZHG 1990 der Vf. 
einen Apparat mit Schlagwort· bzw. Konkordanzverzeichnis gewUnscht. In mUhevoller Arbeit haben 
nun Ute und Helmul Brier zu den RundflUgen Uber der historischen Stadt. zu den Karten und Photos 
ein geographisches Register erstellt. Unter Zugrundelegung der AdreBbUcher seit 1928 und anderer 
Quellen des Stadtarchivs Kassel oder des Vermessungsamtes geJang es. neben StraBen und Pltitzen 
sehr weitgehend auch 8rUd:en. Griinanlagen und Waldchen zu erfassen sowie Veranderungen bis 
September 1995 fortzuflihren. Jetzt ist auch dem Ol1sfremden oder jenem. der berunich schnelle 
Informationen lo der sei t 1943 vol\ig veranderten ahen Hauptstadt Kurhessens benotigt. ein zuverlas
sigcs Hilfsmi ltel an die Hand gegeben. FUr diese FleiBarbeit ist den Autoren sehr lo danken. 

Siegfried Lot:..e 

Rund urn den Kump - Geschichten aus dem a I te n Wit ze n h a u se n , erzahlt von Elfriede Krether 
mit lI1ustrationen von Karl Ludwig Dierksen. Witzenhausen 1995. 132 S .. zahlr. Abb. i. T. (Schriften 
des Werratalvereins Wilzenhausen. Hefl 30). 

Das hier anzuzeigende Hefl 30 des Werratalvereins Witzenhausen gibt Einblick in die Mundart und 
das Brauchtum der Landschaft an der unteren Werra, durch die bis heute die Grenze zwischen Hessen 
und Niedersachsen verlauft. Die Erzahlerin der Geschichten aus dem alten Wilzenhausen. Elfriede 
Krether. knUpft an die Mundart-Geschichten des Druckereibesitzers und Herausgebers der Lokalzei· 
tung .. Wilzenhauser Kreisblau" Ferdinand Trautvener (1880-1958) an. der seinerseits auf Erzahlun
gen von Heinrich Eigenbrodt (1852-1940) zuriickgegriffen hatte. 

Das von Elfriede Krether hier prasentiel1e Repel10ire ist breitgefachel1. Ocr Leser laBt s ich gem 
von dem Dlimmerschoppen. Kinderstreichen. der Neujahrsnacht im .. ahlen Witzenhusen" - von 
einem Feuerwerk war damals noch keine Rede -. der Hilfsbereilschaft und dem sozialen Empfinden 
des Sanitatsrates Dr. Platner. vorn .. KesperpflUcken'·. das in der Kirschenstadt Wilzenhausen immer 
eine Rolle spielte. ganz irn Gegensatz lOrn Kameval, der sich nicht als Volksfest in Witzenhausen 
einbUrgerle. und von der Hohe der Renten in den DreiBiger Jahren unterrichten, die gemessen an 
heute ausgesprochen niedrig waren. Viele Geschichten werden in Gedichtform wiedergegeben. 
Bereichert wird dus Buch durch Volksmundsammlungen - gemeint si nd damit vor allem alte 
Witzenhauser Spilznamen - und durch ein Glossar von 2000 Wtlrtem der Witzenhauser Mundart. 
wovon viele 8egriffe heute kaum noch verstanden werden dUrflen. Als Beispiele seien .. anwengen" = 
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"anwenden", "bedabbeln" = "begreifen", .,biegestobbed" = "versteckt", "bluzzen" = "rauchen" und 
"Gegnerwele" = "Genorgel" genannt. Die Worter des GJossars sind wie die Texte der Erzlih lungen 
und Gedichte Zeugnisse fUr den Mischcharakter der heute fast vollig ausgestorbenen Witzenhauser 
Mundart. flie6en in diese doch Elemente des Rheinfrankischen, Ostmitteldeutschen und Niederdeut· 
schen ein. Sprachforscher finden hier wichtiges Material fUr ihre Untersuchungen, die u. a. im 
Marburger Sprachatlas betrieben werden. So tritt die bereits angesprochene Grenzlandfunktion des 
Witzenhauser Raumes plastisch zutage, die indes nicht nur trennend. sondern auch verbindend 
gewesen ist. 

Die Wiedergabe der Geschichten in heimatlicher Mundart identifiziert den Leser in besonderer 
Weise mit den Sorgen und Freuden der Menschen, die anders als heute von der Tradition und dem 
Bmuchtum bestimmt gewesen sind. Trotz aller ErschUuerungen verJief damals da~ Leben in der 
Kleinstadt Witzenhausen weitgehend in geordneten Bahnen. Wer allerdings genau Iiest. wird erken
nen. daB es "die gute ahe Zeit" in Wirklichkeit nicht gegeben hat. Auch damals hane man seine Note 
und Probleme. an deren Stelle heutzutage andere getreten sind. Sle/o/l HortmW/II 

W i eg and, Thomas: SZAUBERLAND. Bilder einer alIen Slad!. Kassel: Jeniar & Pressler 1995, 
72 5., brosch., 28,- DM (ISBN 3-928 I 72-45-X). 

Der Photoband. der parallel zu einer ungewohnlichen Ausstellung der Bilder im Eschweger 
Parkhaus erschien, will schockieren. Die zwischen 1980 und 1994 entstandenen Photos sind alle am 
frUhen Margen geschossen, was bereits ein Teil der Botschaft ist: Nicht der Mensch be!>timmt die 
Entwicklung dieser Stadt (jeder Stadt?), sondern wirtschaftliche Oberlegungen. ein Auto·Gotzen· 
dienst. provinzielle Oberzeugungen von Modernitat und ein erbarmungsloser Falschungswille haben 
sich der Umwelt bemiichtigt. Bildern des Abbruch!> alter historischer Baubestande stel1t Thomas 
Wiegand alle jene ScheuBlichkeiten gegenUber. die uns aus unseren eigenen Heimatorten schmerzlich 
bekannt sind: ausschlieBlich funktionale Supennarkte. Bauten lInd Schmuckobjekte aus Beton, 
Uberdimensionierte Hochhauser neben EigenheimeinOclen, KahlschlagstraBenfluchten, Kaufhaus
fassaden usc.. dies alles. wenn man will, adreu. sauber, klar. praktisch. wirtschaftlich. aber eben 
schrecklich lebensfeindlich und unendlich tot. 

Dem Band beigegeben sind Zitate sowohl aus iilteren Quellen wie vor allem aus der Zeil der 
Entstehung der Photos. die in ihrer Reihung die Griinde und Voraussetzungen verschiedener Ande· 
rungen spiegeln. manchmal auch - im RUckblick - manchen Autor mit dem tatsachlichen Ergebnis 
seiner VorschHige konfronlieren und ihn auf diese Weise bloBstellen. Vor allem aber und schonungslos 
werden die Stadtverwaltung und der Denkmalschutz als verantwortlich herausgestellt. Sicher -
manche Wurl.eln des heutigen, nUchtemen Eschwege wurden schon in frUherer Zeit. var allem im 19. 
Jahrhundert gelegt. Die Photos von Thomas Wiegand klagen jedoch vor allem unsere Zeit an, die 
unfahig scheint. mit dem Erbe der Vergangenheit umzugehen. 

"Sflauberland" ist fUr alle Fortschriusgliiubigen eine schrecklich-scMne. ganz kalte optische 
Dusche. He/mill Bllrme;sler 

Es c h wege. Ein Lesebuch. Die Stadt Eschwege einst und jetzt in Sagen und Geschichten, Erinne· 
rungen und Berichten, Briefen und Gedichten. Hrsg. v. Konig, York·Egbert und Karl Kollmann. 
Husum: Husum Verlag 1996. 192 S., 18,80 OM (ISBN 3·88042·750-X). 

"Ueber jede deutsche Stadt ist im Laufe der Jahrhunderte etwas wm Lobe oder auch Ablehnendes 
geschrieben worden. SO natUrlich auch Uber Eschwege. Wir haben daraufhin einmal einige geographi· 
sche und andere Werke durchgesehen und haben dabei so gut wie keine ablehnende Zeile gefunden··, 
bemerkte im Eschweger Tageblatt vom 26. August 1939 Karl Dithmar in einem mit "Viel Lob und 
wenig Tadel" betitelten Artikel. Nun. nach der LektUre des nach demselben Prinzip aufgebauten 
Eschweger Lesebuches konnte Herrn Dithmar durchaus die eine oder andere weniger freundliche 
Textstelle entgegengehalten werden, doch CUIII gratlo solis bestatigen natUrlich auch die von Konig 
und Kollmann kenntnisreich zusammengestellten AU6erungen mehr oder minder bedeutsamer Men-
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sehen libcr Eschwege das von Herrn Dithmar gezeichnete Bild. Dabei sind die Herausgebcr bei der 
Konzeption des - mit den Kriterien der historisch-philologischen Wissenschaften nieht bewertbaren
Buehes so verfahren, daB sie die - sieh ganz unterschiedlieh mit Eschwege auseinandersetzenden -
Texle naeh be!.limmlen Aspekten vorsortiert und auf diese Weise verschiedene Rubriken geschaffen 
haben, in die dann die einzelnen Texle, Textausztige. Lieder und Gedichte eingeordnel worden sind. 
So beginrn das Buch - nach einem knapp gehallenen Vorwort. das die Intentionen der Herausgeber 
dennoch prazise beschreibt - mit einem mit .. Gang durch die Geschichte/Historische Beschreibun
gen" tiberschriebenen Kapitel. in dem Texle stehen. die 5ich mil der alteren und lilleslen Gesehichte 
des Ortes ebenso bcfassen. wie Auszlige aus solchen Texten. die 5ich mit der jlingsten Geschichle seit 
der Wiedervereinigung Deutschlands beschaftigen. Dem folgl ein Abschnitt liber "Eindrlicke lInd 
Ansichten". der sich hauptslichlich O1it dem auBeren Erscheinungsbild der Stad! befaBt. aber auch O1il 
der "Lebens·An" ihrer Bewohner. In de01 Kapitel .. Beriihmte Namen" geht es urn AuBerungen von 
Triigem derselben. die einsl in Eschwege weilten und so die Stadl ein wenig an ihrem Glanze 
teilhaben lieBen. Kontrastreieh hebt sich davon der sehon einmal gedruckle. jew in modifiziener 
Form emcul vorgelegle Aufsatz Hochhulhs liber die Stadt und ihre - und die ihrer Bewohner -
Eigenartcn ab. Das in dem Kapitel .. Sagen - Geschichlen - Lieder" Gebotene beinhaltet keineswegs 
nur "Mlirchenhafles" in epischer oder prosaischer Form. vielmehr lassen die Texte deutlicher noch als 
die der anderen Kapilel die Heimatverbundenheit der Autorenschafl und ihre (milUnter kritische) 
Liebe zu der Sladl erkennen. Das Kapilel .. Aus Volks- und Winschaflsleben" vereint teils nur wenig 
bekannle Texle zur sozial- und winschaftsgeschichtlichen Enlwicklung der Stadt mit solchen zum 
von den Eschwegern heiBgelieblen Johannisfest. wobei es wohl dem besonderen Verhaltnis der 
Eschweger zu diesem Fest zuzuschreiben ist. daB dic diesbezUglichen Texte besonders umfangreich 
vertrelen sind. Das SchluBkapilel heiBt "Umgebung". Hier geht cs um landschaftliche Besonderheilen 
des Werratals. Quellennachweis und Inhaltsverzeichnis runden schlic.l3lich das bellelristische Lese
vergnUgen ab. Thomas Serge} f/I/ck 

J iidische Geschichte I Nationalsozialismus 

..... dOl dergleichen Geschiifle eigenllich durch groBe Konkurrenz gewinnen." Meyer Amschel 
ROlhschild in Kassel. Mit Beitragen von Fritz Backhaus. Esther HaB und Jutta Schuchard. Hr\g. von 
der Sladlsparkasse Kassel 1994. 143 S. (Kassel trifft sich - Kassel erinnert sich in der Stadlsparka\se). 

Wenn Meyer Amschcl ROIhschild seine Geschafte in heutiger Zeit betriebe. wlirde man ihn einen 
Inveslmcntbanker nennen. und er ware zweifelsohne einer jener Machtigen. denen Tom Wolfe mil 
dem Wall-Streel·Roman .. Fegefeucr der Eilelkeiten" und seinem Protagonisten. dem Rentenhandler 
Sher01an McCoy. dcr sich selbSI als III(lSler of tile 1(1I;I'erse charakterisien. ein Denkmal der ausgehen
den acht7iger Jahre setztc. 

Nun leble Rothschild aber in der zweiten Halfle des 18. Jahrhunderts und halle - gemessen an dem 
damaligen Geschaftspotential - sicher einen ahnlich hohen Marktanleil wie die heute weltweit 
operierenden Brokerhiiuser: daneben war er auch noch im kommerLiellen Bankgeschaft Uberaus 
erfolgreich. so daB man sein Unternehmen durch .. us .. Is eine def bedeutend!.ten Univers:llbanken 
seiner Zeil einschalzen knnn. 

Leider - und das ist der einzige Mange! des vorgelegten Bandes - vermiBI man Vergleiche mit 
anderen zu Rothschilds Zeil in Kassel. Frankfurt. ja Europa operierenden Bankhiiusem. urn sich eine 
Vorslellung von dem unaufhahsamen Aufslieg des 1744 als Sohn eines FrankfurterTuchhandlers der 
unleren Mittelschicht gcborenen Bankiers zu machen. dessen Bankhaus auf die Entwicklung des 
gesamten curopaischen Bankwesens einen enlscheidenden EintluB ausuble. 

FrilZ Backhaus. Mitarbeiter des JUdischen Museums in Frankfurt am Main. das anliiBlich des 
zweihundcnfUnfzigMen GebunSlags ROlhschilds die Ausstellung "Die Rothschilds - Eine Europai
sche Familie" eroffnele. schildert den Lebensweg des Bankiers. der insbesondere in Kassel durch die 
Verbindung zu Landgraf Wilhelm IX seinen Beginn nahm. Dicser war aufgrund der englischen 
SubsidienLahlungen in einer gtinsligen finanziel1en Situation. die ihm in gro6em Stil die Geldanlage 
in Obligationen deutscher oder europaischer Adelshauser erlauble. flir deren Plazierung und auch 
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Emission Rothschi Id sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits qualifiziert hatte. Zuvor hatte er sich 
bereits erfolgreich mit der Finanzierung von Hccrcslicfcrungen und Handclsgcschaften mit engli
schen Waren befallt. 

Ebenso lag nach der Flucht Wilhelms in 1806 die Verwaltung des vor den Franzosen in Sicherheit 
gebrachtcn Vermogens in den Handen der Rothschild-Familie. die damil jedoch auch liber die 
nOlwendige Kapilalbasis zur AusweilUng ihrer Bankgcschafte verfUgle. ohne die die Rothschilds 
vielleicht nicht zu ihrer heutigen Bedeutung gelangt waren. 

Bei seinem Too im Jahre 1812 hatte Meyer Amschel Rothschild bereils seine f[jnf Sohne als 
gleichberechtigte Partner in das Geschaft aufgenommen und damil die Grundsatt.:c des Bankhauses 
bis in die Gegenwart gepragt: Noch heute werden nur die Sohne und dcren Nachkommen als Panner 
aufgenommen. T&:hler und Schwiegers6hne sind ausgeschlossen. Aufbauend auf den Gewinnen aus 
den napoleonischen Jahren. konnten die ROIhschilds zur wichligsten Bank Europas aufsteigen. die 
Rolle, die Kassel dabei spieJtc. geriet jedoch zunehmend in den Hinlergrund, waren doch die 
Geschafte - auch aufgrund der Bedeutsamkeil der Finanzplatze - nunmchr zunehmend auf London 
und Paris gerichtet. 

Der vorliegende Band wird erganzt durch zwei weilere Beitrlige. Esther Hall, Mllglied der 
Kommission flir die Geschichtc dcr Judcn in Hessen und des Vorstands der JUdischcn Gcmeinde 
Kassel, schilden in ihrem Beitrag "Vom Schutzjuden wm BUrger. Juden in der ResidenZSladt Kassel 
zwischen 1800 und 1840". wie sich die Situation der jUdischen Bevt>lkerung wahrend der Regie
rungszeit von Jerome als Konig von Westphalen durch Gleichberechtigung auszeichnele, die infolge 
der Reslauration schlaganig verlorenging und crst auf dem mUhsamen Weg der Emanzipation 
wiedcreriangt werden sollte, 

Juna Schuchard. KustOOin der Sammlungen Stiftung Zentralinstitul und Museum fUr Sepulkral
kultur. befaSt s ich in ihrem Beitrag .. Die Kasseler Synagoge und ihre Archilekten" mit der Geschichle 
der Synagoge in Kassel unter bauktinstlerischen Aspeklen. 

Die im Jahre 1839 eingeweihte Synagoge gehOrte zu den ersten eigenstandigen Uhungen der 
Bauaufgabc e iner Synagoge - noch vor dem Dresdner Bau durch Gottfried Semper ( 1840) - und 
sol he Vorbild flir weitere Hau~er in Frankfurt , Mannhcim. Gleiwitz, Linz u.a.m. werdcn. Mehrere 
Abbildungen Ubcr das gottesdienstliche Leben in der Synagoge runden den Beilrag :Ib. 

Ocr vorliegende Band bictet in seiner Gesamtheit einen hervorragendcn Einblick in das wirtschaft
liche, politische und baukulturelle Leben der j tidischcn Gemeinde Kassels im ausgehenden 18. und 
im aufSlrebenden 19. Jahrhundert . Chrislifle SlI'oboda-Komer 

G i e s I er. Horst: .. Arbeitersponler schlagt Hitler". Das Ende dcr Arbeitcrsportbewegung im Votks
Slaal Hessen. MUnster. Hamburg 1995. 270 S. 

Die vorliegende Fassung einer Dissertation an der Justus-Liebi g-U niversitat GieBen hal zur Basis 
eine Examensarbeil tiber die Auflosung der Arbeitcrsponbewegung im Raum GieBen durch die 
Nationalsozialisten. Dieses Thema wurde bereils in mehreren lokal- und regionalgeschichtlichcn 
Abhandlungen seit dem Beginn der 80er Jahre behandell. so z. B. von dcn Autoren Bcnnet. Bemsdorf 
und Fi scher. 

Unter Auswertung von verstreul aufbewahrtem Archivmaterial strukturien H. Giesler se ine Unter
suchung wic folgl: 

I . [)er Arbeilcrsport in Oberhessen. 2. Die Arbeitersportbewegung in der Endphase der Weimarer 
Rcpublik. 3. Die Auflosung der Arbeitersponorganisalionen in Hessen, 4. Die Verwenung des 
beschlagnahmtcn Vermogens. 5. Widcrstandsformen. 

Die Arbeitcrsportbewcgung bleibt im Verlauf ihrer Geschichte von dcr Grtindung im 19. Jahrhun
dert bis zur Auflosung 1933 immer eln weltanschaulicher und auch personeller Annex zur Panei
bewegung und kennt seit 1919 auch die ideologisch begriindete Spaltung zwischen kommunislischen 
und sozialdemokratischen Organisationen. Mit langen Zitalen aus Funl..tionarsreden OOer nus Presse
berichten wird verdeutlicht. in welcher Wei se diese Sponorganis3tionen in der Endphase der Weima
rer Republik von den vorherrschendcn Agitationsparolen. von dem verbalen Radikalism us der 
Eisemen Front in ihrem vergeblichen Kampf gegen die NSDAP und SA beeinfluBt werden. Bcson
ders dokumentien Giesler die Politik der PolizeibehOrden bei der Auflosung dcr sponlichcn Vereinc 
und bei der schrittweisen Aneignung der Verrnogenswerte. Von weni gen Protestrufen oder -zeichen 
abgcsehen. gab es keine "Wide~tandsgruppe der Arbeitersponler"'. 
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Der Dokumentenanhang (5. 195-270) umfaBt ca. 50 gut lesbare Dokumenle. die aber nur iiber 
einzelne Aktionen. Fakten oder Inventare infonnieren. eine weitergehcnde Inlcrprelalion aber nichl 
erlauben. So wird eine Forschungsliicke in der Lokalgeschichle von Oberhessen geschlossen und 
frUhere parteipolitische Grundtendenzen auf Reichsebene werden besHHigl. Vofker Petri 

He in. Martin (Hrsg.): Kirche im Widerspruch. Die Rundbriefe des Bruderbundes Kurhessischer 
Pfarrer und der Bekennenden Kirche Kurhessen-Waldeck 1933-1935. Dannstadt 1996, ISBN 
3-93) 849-00-7. 

In der Reihe .. Quellen und Studien zur hessischen Kirchengeschichte" erschien jelZl im Band 2 
unler dem Tilel "Kirche im Widerspruch" eine interessante Edition zur Geschichte der Kirehe 
Kurhessen-Waldeck in der Frtihphase der nalionalsozialislischen Dikwtur (1933- 1935). Dr. Martin 
Hein. der Herausgeber dieses Bandes. hat cs sieh mit Unterstillzung zahlreieher theologischer 
Milarbeiler I.ur Aufgabe gemacht, die Rundbriefe des Bruderbundes Kurhessischer Pfarrer und der 
Bekennenden Kirche Kurhessen-Waldeck der Jahre 1933- 1935 zu sammeln und, liuBersl sorgfaltig 
bearbeitet. der Offentlichkeit zuganglich zu machen. Durch diese Arbeit wird ein ProzeS i niti iert, der 
in der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck im Vergleich zu anderen evangelischen Landeskir
chen noch bum in Gang gekommen iSI, namlich die wissenschaflliche Aufarbeilung des Verhliltnis
ses der Evangelischcn Kirche Kurhessen-Waldeck wm NS-Slaal in den Jahren 1933- 1935. 

DaB gerade die!.e drei erSlen Jahres der NS-Herrschaft ausgewlihlt wurden. hat gute Grtinde: 
einerseits de<;halb. wei I in diesen Jahren die einschneidendsten Ereignisse in der AuseinanderselLung 
zwischen der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck und dem NS-Regime slattfanden. anderer
seits. weil ab Ende des Jahres 1935 der regelmaBige Versand der Rundschreiben durch die Reichs
pres<;ekammer verboten wurde. Die vorliegende Edition erhebt $Omit also nicht den Anspruch. die 
vollstandige Geschichte des Kirchenkampfes in Kurhessen- Waldeck aufzuarbeiten. sondem mOchte 
Impulse selzen zu einer weiteren. sieherlich notwendigen Auseinandersetzung mit dem Thema .. Die 
Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck wahrend des Dritten Reiehes". und dieser Aufgabe wird 
der umfangreiehe Band (mit insgesamt 637 Seiten) auch voll gerechl. Es wurden 104 Rundbriefe 
gesammelt. die unler den kurhessischen Pfarrern. die sich dem Widersland angeschlo<;sen hallen 
(zunachst im Bruderbund Kurhessischer Pfarrer. ab Augusl 1934 vor allem in der Bekennenden 
Kirche Kurhessen-Waldeck). in regelmaBigen Abslanden versandt wurden und die einen ausgezeich
nelen Einblick in Denken und Organisationsstrukturen des kirchlichen Widerstandes in Kurhessen
Waldeck geben. Lobenswert erscheint insbesondere, daB - wie oben bereits angedeutet - die Briefe 
nicht nur gcsarnmelt und abgcdruckl wurden. sondern vom jcweiligen Bearbeiler mit zahlreichen 
Anmerkungen versehen wurden. in denen dcr Leser z. B. iiber wahrscheinliche Dalierungen der 
Briefe (falls dicse undalicrt sind) informiert wird. aber auch viele weilere inhilltliche Informationen 
erhalt. ohne die manchc Einzelheiten der Bricfe nicht versHindlich waren. 

Sehr hilfreich flir den Leser. der zunachst cinen Einblick in die Gesamtthemutik gewinnen mOchte, 
bevor er sich der Lektiirc der einzelnen Briefe zuwendet, ist die Einlciwng. die den Quellen 
vorangcstcllt ist. Hier bellct Martin Hein die dargestellten Dokumente in den groBcren Zusammen
hang des kurhessischen Kirchenkampfes ein. erlautert die Spezifika des Widcrstandes der Evangeli· 
s.::hen Kirche in Kurhessen-Waldeck im Vergleich zu anderen Landeskirchen, grenzt den .. Bruder· 
bund Kurhessischer Pfarrer"' gegen die .,Bekennendene Kirche" ab. legt den geographischen Schwer
punkt des Widerslundes in Kurhessen-Waldeek dar und erlautert <;chlie6lieh. wie es zu dem Ende der 
Rundbriefe im Dezember 1935 kam. Die Lektiire dieser kurzen, sehr informativen Einleitung ist eine 
wichtige Voraussetzung. urn die gesammehen Dokumente entspreehend einordnen und wtirdigen zu 
konnen. 

Abgerundel wird die Edition durch ein uusftihrliches Lileratur..-erteichnis. dus ~owohl regional
geschichlliche Untersuchungen lOm Kirchenkampf in den einzelnen evangelischen Landeskirchen 
Deulschlands als auch wichtige allgemeine Werke zur Geschichte der Evangelischen Kirche wahrend 
des Drittcn Reiches dokumenliert. Nicht zuletzt mOchte ieh noch den Abschnitt .. Biogramme" 
erwahnen. in dem auf ilber 60 Seiten alphabetisch geordnel sehr sorgfaltig der Lebensliluf all der 
Personen recherchiert wurde. die in einem der Rundbriefe erwahnt wcrdcn. Auch dieses Hilfsrnittel 
erleichtert es dcm Leser. zu einern tiefercn Verstandnis der eintelnen Quellen I.U gelangen. 

Insgesamt kann man dilher reslimieren, daB mit diesem Band ein wertvoller Bcitrag zur wissen
schaftlichcn Aufarbeitung der Geschichte der Evangelischen Kirehe Kurhessen-Waldeck zur Zeit des 
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Dritten Reiches gelei stet wird. Es ware wtinschenswert, daB auf diesem Gebiet weitere intensive 
Untersuehungen vorgenommen und der Offentlichkeit zuganglich gemacht werden , denn es handelt 
sic h hier um ein Thema, das, wie ich aus meiner Uiglichen Arbeit mit SchUlern weiB, auf groBes 
Interesse stoBt , bei dem aber auch immer noch ersehreckend viele Wissensdefi zite festzustellen sind. 
Gerade der Weg tiber regionalgeschichtl iche Studien stellt meiner Meinung nach einen sehr geeigne
len Ansalz dar, das problematische, aber auch ungemein wichtige Thema " Die Kirchen und das Dritte 
Reich" SchUlem und vielen anderen interesslerten Lesern nahezubringen und auch zum Nachdenken 
Uber die grundsatzl iche, immer aktuelle Frage des Verhaltnisses Kirehe-Slaal anzuregen. 

Gabriele £ppler 

Eberlein, Michael; MUller, Roland ; Schongarth, Michael ; Wert h e r , Thomas: Militar
jusliz im Nationalsozialismus. Das Marburger Mililargerichl. Hrsg. von der GeschichlSWerksla1l 
Marburg e. V., Maroorg 1994. 333 S., kartoniert. DM 19,- (ISBN 3-926295-06-6). 

In der Vergangenheit hat sich bum eine Legende so hartnackig gehallen wie die von der Recht
staatlichkeil der deutschen Militarjustiz im Zweiten Weltkrieg. Bi s heute wird sie von vermeinllich 
kompelenter Seite immer wieder beschworen und von Behorden herbeizi tiert, wenn es gilt, di e Krilik 
an Prolagoni sten der Mililarjusti z sowie Entschadigungsansprliche verfolgter "Wehrkraftzersetzer" 
oder Deserteure abzuwehren. Die Apologeten der Wehrmachlsj ustiz. von denen viele bemerkenswer
te Nachkriegskarrieren machtcn , behauplcten in diesem Zusammenhang sogar, Juri sten seien alsbald 
nach WiedereinfUhrung der MiliHirjusliz 1933 gezielt in die Militargeriehtsbarkcit gegangcn, weil sic 
dort gleichsam unter dem Schirm der Wehrmacht einen Freiraum gehabt hatten, in dem sie sich den 
Zumutungen der nationalsoziali stischen FUhrung an die Justiz hatten entziehen konnen. Trotz aller 
Anstrengungen konnlen die Kriegsgerichtsriile letzten Endes nicht verhindern, daB die krilische 
wissenschaftliche Forschung das von ihnen Ober Jahrzehnle hinweg gezeiehnete "saubere" Bild der 
Militarjustiz zerstorte. Die Zahl der von deutschen MiliUirgerichlen im Zweilen Weltkrieg gefallten 
Todesurteile Obersteigt bei weilem die Zahl aller Todesst rafen, die von Volksgerichtshof und Sonder
gerichten verhangt wurden. Aufgrund der detaillierten Unlersuchu ngen von Manfred Messerschmid 
und Frilz WOllner ( .. Die Wehrmachtsjustiz im Dienste des Nationalsozialismus". Baden- Baden 1987 
und "Die NS-Mililarjustiz und das Elend der Geschichtssehreibung, ein grundlegender Forschu ngs
berichr ', Baden- Baden 1991 ) kann davon ausgegangen werden, daB die Gesamlzahl aller von der 
Militarjustiz - hauptsachlich wegen Fahnenflucht und ,,2erselzung dcr Wehrkraft" - verhangten 
Todesurtei le nicht unler 30.000 (hochgerechnel, einschlieBlich standreeht licher ErschieBungen sowie 
der Urteile gegen Zivil isten und Kriegsgefangene, sogar 50.(00) lag. von denen etwa 20.000 vol l
streekt wurden. 

Ober die konkrelc Arbeit des Marburger Militiirgerichls, das zwischen 1940 und 1945 bei Ober 
zweitausend Verfahren mil einem bestatiglen Urtei l oder einer rechtskriiftigen StrafverbUBung in 
mindestens 93 Fiillen die Todesslrafe aussprach, war bislang weni g bekannt. Licht in dieses dunkle 
Kapitel der Geschichle bri ngt der vorl iegende, von Michael Eberlei n. Roland MUller, Michael 
SchOngarth und Thomas Werther bearbeilete und von der Gesehichtswerkstall Marburg herausgege
bene Band, der gleichsam exemplarisch am Beispiel des Marburger Kriegsgerichts einen systemati
schen Uberblick Uber die Praxis der Mililarjustiz im Nationalsozialismus g ibt. Wie der Ei nleitung des 
Buches zu entnehmen ist. mOchten die Autoren mit ihrer Untersuchung aufzeigen, welchen Mal.\stii
ben die Spruchpraxi s der Mililiirriehter folgte, welchen Interessen sie diente und wie sie d iese 
durchselzten. Ferner geht es um die Beanlwortung der Fragen, wie weit die richterliche Unabhiingig
keit der Militarrichler tatsach lich reichte. inwieweit wirklich individuelle Schuld erminelt wurde, wie 
wei l der Arm der NS DAP - durch Parteimitgliedschafl der Richter, durch mehr oder weniger offene 
Handlungsweisungen - in die M i litargerichtsbarkeit hi neinreichte und was aus den Opfern wurde und 
was sie zu Opfern gemacht hat. 

Im erslen Kapitel - .. Das Marburger Mi li tii rgericht im Dienst des Nationalsozialismus" (S. 16-
132) ~ zeichnet Michael Eberlein den Aufbau des l11i lit iirgerich llichen Verfolgungsapparates nach und 
macht die Anpassung der Spruchpraxis an den Kriegsverlauf deutlich. Der Autor weisl dabei nach. 
daB sich d ie Praxis nicht nur durch eine richterliche Abhiingigkeit von mililiirisehen Kommando
behorden auszeichnete: die Militarrichler bewicscn viclmehr eln ganz eigenes Verfolgungsinteresse. 
das mitunter weit Uber das militarisch .Notwendige' und .Sinnvolle' hinausgi ng. 

Im zweiten Kapi tel - ,.Die Konstruktion des .asozialen Tiitertyps'" (S. 133- 164) gehen Michael 
SchOngarth und Michael Eberlein der nalionalsozialistischen Ideolog ie im Schuldspruch nach. Wie 
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die auf der Durchsichl der Marburger Militiirgerichtsakten beruhenden Ausftihrungen der Autoren 
zeigen, bedienten sich die Richter in ihrer Spruchpraxis in starkem MaBe .. rassehygienischer" 
Kategorien : Die Stigmatisierung von Angeklaglen zu ,,Asozialen" wurde zum Bestandteil der Schuld· 
feslsletlung im Strafverfahren, was fUr viele Deseneure und .,Wehrkraftzersetzer" das Todesunei l 
bedeulete. 

1 m driuen Kapilel - .,Mi litiirpsychiatrie vor Gerichl" (S. 165-243) - slell! Roland MUlier die Praxis 
der MiliHirpsychiatrie und ihre RoUe im Zusammenhang militiirgerichllicher Verfolgung abweichen· 
den Verhallens dar. Die ,.Arztsoldalen", wie sich die Militlirpsychiater voller Stolz selbst nannten. 
hallen Angeklagle vor dem MiliHirgerichl zu begutachten und waren dabei - das belegt MUlier durch 
eine FU lle von Beispielen - stets darum bemuht, den psychisch dekompensienen Soldaten, denen das 
Grauen des Krieges unmittelbarer war als das "Valerland", die M6glichkeit der Strafmilderung zu 
entziehen. Von daher bildele nach Einschatzung des Aulors die Militarpsychiatrie "neben der 
Militarslrafjusliz die zweile wichlige Sau le, auf der die Wehrgerechligkeil ,ruhte' und bis wm 
vollsUindigen mililarischen Zusam menbruch auch w sammengehalten wurde." (S. 173) 

Im vierten Kapilel - .. Kriegsgefangene vor dem Marburger MiliHirgericht" (S. 245-291) - be· 
schreibl Thomas Wenher delaillierl die Praxi s des Marburger Kriegsgerichts, wobei er nachzuvollzie· 
hen versucht. auf welchen gesetzlichen Grundlagen, mil welchem rassepolilischen Hintergrund und 
mit welchen Intentionen im Hinblick auf die jeweilige Kriegslage Marburger Wehnnachtsrichter Uber 
Kriegsgefangene uneilten. Desweiteren berichtel der Autor Uber diejenigen Kriegsgefangenen, fUr 
die die Militarjustiz nicht zustandig war. d iejenigen al so, die mei st an On und Slelle erschossen 
wurden oder der "Sonderbehandlung" der SS beziehungsweise der Gestapo umerlagen: ein Grollteil 
der russischen und poln ischen Soldalen. Die Offenlegung von zahlreichen Fallbeispielen macht 
hierbei auch die Lebensbedingungen deutlich. aus denen heraus die meisten .. Straftalen" erkWrbar 
werden. 

Im funflen , abschl ieBenden Kapitel - " Kontinuitaten nach 1945" (S. 293-324) - thematisien 
Michael Eberlein nichl nur die personliche Kont in uiHit des Justizwesens, sondern auch deren Folgen: 
Die ehemaligen MiiiHirrichler. die unminelbar nach 1945 wieder in den Slaalsdienst gehoben wurden. 
fonnierten sich zur Lobby. um fUr die . richlige ' Geschichtsschreibung in eigener Sache zu sorgen. 
Auf dem Hintergrund der von Eberlein gemachten AusfUhrungen wird deutlich. weshalb sich die 
Opfer der Mililarjustiz die Anerkennung als Verfolgte des NS·Regimes gegen schwere Widcrslande 
erkampfen mullten und bis heule keinen Rechtsanspruch auf Entschlidigung haben. 

Die von Eberlein, MUlier, SchOngarth und Werther vorgeleglen Forschungsergebnisse und Doku· 
menle. die neben der kritischen Analyse zeitgen6ssischer VeroffentJichungen vor allem auf der 
Auswertung von Archivalien aus dem Bundesarch iv. Ableilung Zenlralnachweisstelle Komeli 
munster (Aachen). dem Bundesarchi v·Militararchiv Freiburg, dem Hessisc hen Hauptstaatsarch iv 
Wiesbaden. dem Hessischen Slaalsarch iv Marburg und dem Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes 
Hessen (Ka~sel) beruhen. lassen keinen Zweifel daran. daB die Militarj ustiz vor allem eine politische 
Justiz im Dienste der Stabilisierung der NS·Herrschaft und der Verltingerung des Krieges war, deren 
Urtei le - gleich denen des Volksgerichtshofes - durchweg Uorechtsurteile waren. Zugleich belegen 
die fiir das Marburger Militargericht ennillelten Zah len an einem Einzelbeispiel, dall die von 
Messcrschmidt und WUlIner berechnelen Zahlen - die von Krilikern verschiedentlich in Zweifel 
gezogen wurden - keineswegs zu groBzUgig angesetzt waren. Es bleibt ein groBes Verdienst der 
Autoren. mil ihrer wissenschaftlich fundierten Untersuchung, deren Bedeulung weil Uber die Gren· 
zen Marburgs hinausreicht. etwas mehr Klarheit in ein immer noch dunk les Kapitel deutscher 
Justizgeschichle gebracht .lU haben . Hubert Kolling 

E s pe I age. Gregor: .. Fricdland" bei Hessisch Lichlenau. Gcschichte einer Stadt und Spreng· 
stoffabrik in der Zeil des Dritlen Reiches. Bd. I: Geschichte der Stadt Hessisch Lichtenau bis 1945. 
168 S.; Bd. 2: Geschichlc der Sprengsloffabrik Hessisch Lichlenau. 408 S .. Hrsg.: Sladt Hessisch 
Lich tenau 19921 1994. 

Die \-'orliegende Publikation beleuchtet die Geschichte Hessisch Lichtenaus im Drinen Reich. die 
in dem 1989 herausgegchcnen Jubilaumsband ,,700 Jahre Hessi'ich Lichtenau" nicht behandelt 
worden i<;1. Besonders eingehend wir im zweiten Band die ehemalige Sprengstoffabrik in der 
Gemarkung Hirschhagcn hctrachlet. die liefe Einblicke in die Zwangs· und Kriegswinschafl des NS· 
Regims vermillelt. An der Bearbei lung des Werkes waren auBer dem Autor Gregor Espelage Klau s· 
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Dieter Schlechte. der wichtige Dokumente und Belege gesammell hat. und Dr. Georg Heyner. der 
Leiter der Arbeitsgruppe Hischhagen. beteiligl. Die Sladt Hessisch Lichtenau Ubernahm die Heraus
gabe der verdienstvollen Veroffentlichung. die die Erinnerung an die zwolfjahrige Schreckensherr
schaft der Nationalsozialisten wachhalten will ... um dem neuen Auffiammen menschenverachtender 
Gewalt in Deutschland zu begegnen". Die Bezeichnung "Friedland" dient als Tarllvokabel der 
rUstungswinschaftlichen Planung im Dritten Reich fUr den Bau einer Sprengsloffabrik im heutigen 
Ortsteil Hirschhage ll der nordhessischen Kleinstadt Hessisch Lichtenau. die nicht mit dem davon 
etwa 35 km entfemten Friedland bei GoUingen verwechselt werden darf. Auflraggeber fUr den Bau 
dcr Fabrik. die im Zwei ten Weltkrieg zu den groBten Sprengstoffwerken in Hitlerdcutschland gehone. 
war das Oberkommando des Heeres. Als EigentUmer und Bauherr zeichnetcn die reichseigenen 
"Montan Induslriewerke GmbH·'. Das Werk lieferte Bomben , Granalen. Minen und Kanonen fUr den 
von den NS-Machthabem entfesse lten Angriffs- und Vernichtungskrieg und setzte in menschen
verachtender Weise das Lebcn und die Gesundheit tausender deutscher und ausHtndischer Arbeits
krafte aufs Spiel. Die Anlage und Unterhaltung der Sprengsloffabrik fUhrte zu z:lhlreichen negativen 
Veranderungen, die bis heute infolge giftiger ProduktionsrUckstande bei der Trinkwasserversorgung 
spUrbar sind. 

Der besondere Wert der gutlesbaren und UbersichtJich gegliederten Arbeit bcruhl auf der Auswer
tung ungedruckter Quel1en im Stadtarchiv Lichtennu . den Hess ischen Staatsarchivell Marburg und 
Wiesbaden. dem Bundesarchiv-Militararch iv in Freiburg und dem Berliner Document Center. Wich
tige Informationen lieferten auch GespruchsprOlokolle und Berichte von Zei tzeugen. 

Im ersten Band liegt der Schwerpunkt auf der Stadt- und im zwei ten auf der Werksgeschichte. 
Zunachst wird die Entwicklung Lichtenaus vom AckerbUrgerstudlchen zur Industriegemeinde be
schrieben. AufschluBreich ist der Hinweis. daB sich von 1920 bis 1950 die Einwohner.whl Hessisch 
Lichtenaus mehr als verdoppelt hat (von 2060 auf 54(0), was vor allem nuf die Induslriali sierung. 
AufrUstung und die Kriegsfolgen zurUckzufUhren is!. Einen ersten Einschnill im Lebcn der Landstadt 
brachte die 1932 erfolgte Verlegung der Textilfabrik Frohlich und Wolff von Kasse l nach Lichtenau. 
Dadurch veranderten sich die wirtschaft liche Struktur und das soziale GefUge deft Ortes erheblich. 

Im folgenden wird ein Oberblick Uber die politische Geschichte Hessisch Lichlenaus in der 
Weimarer Republik gegeben, wobei die damals tutigen Paneien, Vereinc und Kampfverbande den 
Schwerpunkt bilden. Im Minelpunkt der Betrachtung stehl die Ortsgruppe der NSDAP. die im 
Oktober 1929 von dem gelernten Steiger Peter Riemann gegriindet worden war. Dieser blieb bis zu 
~einem Tod im Herbst 1942 OrtsgruppenfUhrer def NSDAP. Sein Nachfolger wu rde der stelh'ertreten
de Kreisleiter und BUrgermeister von Lichtenau. Jul ius Goebel. Wie andernorts stieg in Hessisch 
Lichtenau nach dem Erdrulschsieg der NSDAP im September 1930 die Milgliederzahl der Ortsgrup
pe sprunghaft an. Sie verfUgte auch Uber ,.Zellen" in den benachbarten Dorfern Walburg, FUrsten
hagen und Reucrodc. In ihrer Gefolgschaft dominierten die Angehorigen agrarisch-miuelstandischer 
Berufe. Interessante Einzelheiten kann der Verf. von den Moti ven der NSDAP-Mitglieder, den 
Sturmabteilungen der P:lTtei und dem Verlauf der Reichstagswahlen am Ende der Weimarer Republik 
berichten. In objektiver Weise zeichnet er die "Machtergreifung" der Nationalsozialisten in Lichlenau 
nach, wobei der 30. Januar 1933 nicht der AbschluB, sondern der Anfang dieses Pr07.esses gewesen 
ist, wurden doch innerhalb weniger Monale samtliche Grundrechte auSer Kraft gesetzl und alle 
polil ischen Paneien auBer der NSDAP verboten. 1111 ganzen entsteht ein plaslisches Bild von der 
Errichlung der NS-Schreckensherrschaft. die sich in der riicks ichtslosen Verfolgung politischer 
Gegner dUTCh Schulzhaft und Sondergerichte und bald durch die Einweisung in Konzentrationslager 
dokumentierte. 

Positiv ist zu bemerken, daB Espelage ausfUhrlich auf das Phanomen des "Anlisemitismus" 
eingehl. wobei klargestelll werden muB, daB dieser Begriff erst seit dem letzlen Viertel des 19. 
Jahrhunderts angewendet werden kann. weil der bis dahin bestehende Gegensatz zwischen Christen 
und Juden allein vom Kriterium des Glaubens und nicht von dem des Rassismus' bestimmt worden 
is!. Der Verf. nennt viele Beispiele von der sich fortwahrend verscharfenden Verfolgung und Diskri
minierung der Juden in Hessisch Lichtenau, die flir viele schlieBl ich die Ennordung in den Konzen
trationslagern brachte. Auch das Verhultnis der Kirche zum NS-Staal steht im Blickfeld der Betrach
lung, wobei einige Pfarrer der .. Bekennenden KiTChe" dem Ungeist der neuen Machthaber entgegen
traten. 

Ein eigenes Kapitel behandeh die Sozial· und Winschaftsgeschichte unler Hervorhebung der 
immer starker erkennbaren Wendung zur AufrUstung und Kriegswirtschaft. Nach Ausbruch des 
Zwei ten Wellkrieges kam es zuneh mend wm Einsatz auslandischer Zwangsarbeiter im Raum 
Lichtenau, unter denen zunachst die Polen - ihr Land war das erste Opfer der nationaisozialistischen 
Aggression - am zahlreichsten waren. Von Interesse sind auch die vielen Informationen Uber das 
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klein- und mille]standische Gewerbe. die Wohnraumentwicklung und die "Arisierung" der Firma 
Frohlich und Wolff. Akribisch zeichnet Espelage die Stimmungskurven in der Bevolkerung von 1939 
bis 1945 nach. die im Zusammenhang mit den Nachrichten von der Front und dem wachsenden Terror 
seilens der Partei und ihrer Gefolgsleule gesehen werden mUssen. 

1111 zweiten Band werden die Planung und der Bau der Sprengsloffabrik bei Lichtenau. die Technik 
und Chemie der SprengstofTherslellung und die damit verbundenen Produktions- und Energieproble
me geschildert. An vielen Beispielen wird verdeutlicht. in welchem MaBe sich der Kriegsverlauf an 
alien Fronten auf die Produktion und die Arbeitskrafte der Fabrik ausgewirkt hat. Aufgrund der 
Nachweisungen der Fabrikleitung waren von Dezember 1942 bis Februar 1944 durchschnittlich 4313 
Personen im Werk eingesetzt. Ausfalle wurden durch Oberstellungen nus dem Juslizgefangenenlager 
Breitenau und dem KZ Auschwitz ausgeglichen. Der Auslanderantei] in der Lichtenauer Spreng
stoffabrik betrug tiber 50 Prozent und lag damit in etwa auf dem Niveau der NS-Sprengsloffindustrie. 
Erwahnenswert ist. daB das zum "Musterbetrieb" erklane Werk seine Produktionsauftrtige oft nur 
unzureichend erftillen konnte. Die 1942 auf Be{reiben Alben Speers erfolgle Organisalionsanderung 
in der Rtislungswinschaft konnte nur wenig daran andern. 

AusfUhrlich werden die negativen Auswirkungen der Zwangsarbeit beleuchtet. die mit dem Namen 
des ThUringer Guuleiters Fritz Sauckel verbunden sind. Wichtige Hinweisc gibl die bei der Stud! 
Hessisch Lichtenau gefUhne Ausllinderkanei. die von 1940 bis 1945 den Zugang von 3061 ausllindi
schen Arbeitskraften verzeichnel. Nichl crfaBI sind die Namen der ungarischen Frauen, die als 
verfolgte JUdinnen und KZ- Insassen im Herbst 1944 zum Arbeitseinsalz nach Hessisch Lichtenau 
verschleppl worden waren. ZahlenmaBig an der Spilze slanden Zwangsarbeiler aus Holland. der 
Sowjetunion und Polen. Die franzosischen und italienischen Arbeiter waren zumeist Kriegsgefange
ne. Dadurch konnle allerdings der gravierende Facharbeilcnnangel nicht behoben werden. Der seit 
dem Sommer 1944 sichtbare groBe Einbruch der Sprengstofferzeugung war auch auf die zunehmen
den a1liienen Luflangriffe lurtickzufUhren. Auch der Raum Lichlenau war davon betroffen. hatte 
doch die britische Luftwaffe von der Existenz der donigen Sprengsloffabrik Kennlnis. 

Wisscnswenes berichlet der Verf. Uber die Lebens- und Arbeilsbedingungen der Arbeitskrafte im 
Lichtenauer Werk. Es gab eine Reihe von Lagem. die zeitweise kataslrophal ilberbelegl waren. Die 
erblirmlichslen Unterktinfle waren fUr polnische und sowjetische Arbeiter beslimmt und befanden 
sich in den Lagern Esche-Holz. Steinbach und Fohren. Der menschenverachtenden Einstellung des 
Regimes entsprach. daB die ArbeitsschutzmaBnahmen der Produktionsquantitlit untergeordnel wur
den. Es ist daher kaum verwunderlich. daB in der Sprengstoffabrik Lichtenau knapp 19 Prozent der 
Arbeiter bei Unftillen ums Leben kamen. Am hOchsten war die Zahl der Opfer bei den oft verheeren
den Eltplosionen. wobei dus Hauptinteresse der Verantwortlichen dem moglich.')l schnellen Wieder
aulbau g:llt. Besonders drastisch waren die "Sonderbeslimmungen" fUr Ostarbeiter, die selbsl kleinsle 
.. Vergehen" rnit Todesstrafe bedrohlen. Ihncn war der Urngang mit der deutschen Zivilbevolkerung 
strikt untersagt. was sich auch auf den Besuch des Freibads erstreckte. Haulig kam es zur Einweisung 
in Konl.entrationslager. wo viele ein qualvolles Ende fanden. 

AbschlieBend wird das Kriegsende in Hessisch Lichtenau betrachlet. Nach der Befreiung durch die 
Amerikancr kalll es zu l.ahlreichen Pltinderungsaktionen der Lagerinsassen. die offiziell als 
"Displaced Persons" bezeichnet wurden. An mehreren Beispielen wird das von der Milittirregierung 
veranlaBle Enlnuzilizierungsverfahren bei der Spruchkamlller Witzenhausen beschrieben. das zwi
schen Hauptschuldigen. Aktivisten. Minderbelasteten. Mitiaufem und Enllasteten unterschied. Die 
Sprengsloffabrik Lichtenau wurde delllontien, wobei die Maschinen als Reparationsleistungen in 
acht verschiedene Under »ingen. Verzeichnisse der Eltplosionsopfer und der sonstigen IOdlichen 
Arbeitsunfalle sowie eine Ubersicht tiber die Bau-, Montage- und Lieferlirmen fUr die Sprengstof
fabrik runden die reichil1ustrierte Publikation ab. die uns am Beispiel Lichlenaus und der dortigen fUr 
die Rilstung.<.industrie tlitigen Anlagen einen besonders plastischen Einblick in die Schreckenszeit des 
Drilten Reiches gewahn. die sich nielllals wiederholen darf. Sreftm Hurlmulln 

G rot e c ke. Johannes: Edenalsperre. Wiederaufbau nach der Zerst6rung 1943- 1945. Marburg: 
Jonas Verlag 1996. 128 S .. 67 Abb .. 28.- DM. 

Die Geschichte der Zerslorung der driltgrol3ten deutschen Talsperre war eines der spektakultirsten 
Ereignisse der britischcn LuftotTensive. zugleich folgte eine der groBten und bisher wenig erforschten 
Wiederaufbauleistungen des Zweiten Weltkriegs. Diese Arbeit gibt einen Einblick in die Leislungs-
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fahigkeil und die Kriegseinsatze der Organisation Toot (OT), die binnen weni ger Wochen 7.000 
ausliindische Zwangsarbeiter vom "Atlantikwall" zum "Ruhreins3Iz" befahl und an die zerSlOrten 
Talsperren von Mohne und Eder warf. Die beauftragte Firma Philipp Holzmann AG (Fran kfurt/M.) 
hatte allein unter dieser Leitung 1.500 bis 2.500 Manner unterschiedlicher Nationalitiit im Einsatz: 
von fMfs (ital. Milit iirintemierte) tiber sowjetische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, "Halbjuden". 
OT-Arbeiter aus franzosischen Kolonien, bis hin zu den bessergestelhen Flamen reichte die Bandbrei
le, Erfahrungen beim vorhergehenden und schnellen Wiederaufbau des Slaudamms von Saporoschje 
(UdSSR. 1941 durch die Rote Annee gesprengt, binnen eines l ahres durch die OT wiedererslelll. 10 
Monate spiiler von der Wehrmacht wieder zerslort !) konnten am Waldecker Grauwacke-Damm 
eingebracht werden. Niederlandische OT-Zimmerleute baulen ein 50 m hohes Holzgeriist am Stau
dam m, Zwangsarbeiler brachen Steine im alten Steinbruch von Bringhausen, die per Schmalspurbahn 
an den MauerfuB gefahren wurden - im Sommer gl ich das gesamle zerslorte Edertal bald einer 
riesigen Baustelle. 

AIs 1908 bis August 1914 vom gleichen Baugeschaft .. als lelzler Gigant der Kaiserzeir' (Bezirks
denkmal pfleger Michael Neumann. In : Denkm al pflege in Hessen 1/'95, S. 55 fl) dcr Slaudam m 
fertiggestellt war, hatten schon damals viele Ausliinder wie Jtaliener. Kroaten. Polen und andere 
Slaven mitgewirkt. den groBen Nalursteinkorper zu errichlen. Die drei [)Orfer Berich, Bringhause.l 
und AscI nebst Gehoften und den bekannten Montanstandortcn Bericher Hiitte, Vomhagener und 
Niederwerber Hammer verschwanden in den Fl uten. Zu Zei len des Ersten Weltkriegs gait die unten 
36 III dicke. 47 m hohe und an der Krone 400 m Jange Talsperre als die grol3te Europas. Um die 
Ruhrregion und andere .. Waffenschmiedcn" sowie die Wasserversorgung der Weser und des Miuel
landkanals LU treffen. wurde die .. Schlacht urn die Ruhr" am 16.117. Mai 1943 im Sinne der 
Konferenz von Casablanca auch als .. hemmungsloser Luflterror" gegen die Ziv ilbev61 kerung und 
deren Hab und Gut geflihrt. So Slarben in di esen Ntichten 1.400 Menschcn in den Wasserflulen, allein 
800 osteuropaische Zwangsarbeiter in einem Lager am Mohnesee, DaB im Edertal "nur" 68 Men
schenleben zu beklagen waren, ist wohl einem spontan inszenierten privalen Telefonalann zu verdan
ken. den der Hemfurther Biirgermeistcr Ochse ausgelost hane. Ein Schutz durch Flak usw, wurde erst 
hinterher installicrt! Ocr kurzfristige Ausfall von 400 MW Kraftwerksleistung, der nach "wenigen 
Stu nden wieder behobcn war", zeigte die kriegswirl<;chaftliche Sinn losigkeit dcr Bombardierung. 
Das hindcrte in GroBbritann ien die iiberlebenden Flieger nicht, bis heute den lahrestag zu feiern 
(HNA vom 16. 5. 1993). Das Verschweigen zu Kriegszeiten, bei gleichzei liger Heroisienmg der 
Alliiertell - Elisabeth 11 adelte den Ertinder der speziellen Roll bomben - und die Uberkompellsalioll 
lI(lch 1945 zeigen die Bandbreite dcr Rezept ion. Der NS-Forscher Grotecke. ein Mitarbeiter der 
Gedenkstatte Breitenau und dcr Bad Wildunger Museen, fuBt auf Ermittlungen von H. Euler ZUIll 

.,Wasserkrieg". aber auch schr grundlich auf zuganglichen Archivalien - besonders zur OT und 
nachgeschalteten Baustaben. die gnadenlos, besonders von den eingeselzlen schlecht ernahrten 
Zwangsarbei tern, eine H&hslleistung beim Wiederaufbau verlangten. So gab es ein besonders brutal 
gefUhrtcs Straflager der OT in Hemfurth. ein Arbeitserzielllmgslager (A EL) AlToldern (Polizeige
wah rsam oder AuBenslelle des KZ Buchenwald?) und ein GesU/po-Anhalle/ager Ederseefiirjiidische 
Mischlinge aus dem Sudelen land. Wo es Quellen zurn Wiederaufbau nichl gab, wurden mit der Oral
HisIOl-y-Methode Liicken geschlossen. Zu Holzrnann-Arbci lcrn, die auch Breitenau-Hiifllinge waren. 
zwangsverpflichteten .,Halbjuden", bleiben u. a. quellenbedingte Llicken, die aber auch den Rahmen 
der ohnehin aufschluBreichen Arbei l gesprengt hatten. Eine mil 326 Anmerkungen und einem 
ausftih rlichen Quellen- und Literaturverzeichnis versehelle, gut lesbare Arbeit zur Technik-. Zeit- und 
Regionalgeschichte. Siegj'ried LoI:.e 

1 a t h o. Jorg-Peter: Das GieBener "Freitagskriinzchen". Dokumente zurn MiBlingen eincr Ge
schichtslegende - zugleich ein BeispieJ fUr die Entsorgung des Nationalsozialismus. Fulda: Uh len
spiegel-Verlag 1995. 229 S., kart. 

Am 6. Februar 1942 verhaftet die Polizei nach Hinweisen einer Spitzel in eine Gruppe von 
GieBener Biirgern. die zuvor mehrfach gemeinsam Feindsender im Radio gehort hatten. Aus diesern 
"Freitagskrtinzchen", das si ch in der Wohnung des Orientalisten Dr. Alfred Kaufrnann trar, kamen 
spatcr drei Personen L U Tode: der Kunslmaler Heinrich Will. dessen jiidische Ehefrau Elisabeth, 
sowie der Pfarrer Ernsl Steiner. Kaufmann , der Kopf der Gruppe, wurde zwar vom Volksgerichtshof 
zum Tode verurteilt, dann aber zu lebenslanger Haft begnadigt. 
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Bereits 1993 tobte in GieBen aus AnlaB einer Gedenkausstellung zum 50. Todestag des von den 
Nationalso'lialisten hingerichteten Malers Heinrich Will in Zeitungsartikeln. Leserbriefen und Flug
blunern eln heftiger Meinungskampf. Strinig war und ist die geschichtliche Einordnung dieses 
KiJnstlers. dem von offi'lieller Seite ein Helden-Mythos verliehen wurde. obgleich er dem NS
Apparat durchaus nahe stand: Er war NSDAP-Mitglied und Bezirksleiter des Reichskartells der 
Bildenden KiJnste fUr den Bezirk Oberhessen. 

Ocr Disput offenbart beispielhaft, daB eine grundlegende Aufarbeitung der jlingsten Vergangenheit 
der Universitatsstadt noch nicht in befriedigendem Umfang erfolgt ist. Hier gibt das Such des 
slreilbaren Aulors Jatho einen wichtigen Impuls: Der Verfasser unteminunt den Versuch. mil der 
VorJage von Quellenmaterial nachwweisen, da8 das AbhOren eines sog. Feindsenders allein noch 
keine Form des Widerstandes darstellt - was wiederum bis heute von Teilen einer bUrgerlichen Elite 
GieBens heftig beslrillen wird. 

Bis ins Detail -Ieider auch auf Kosten der Lesbarkeit des Textes, wenn allzu viele Anmerkungen 
gemacht werden - breitet Jalho AktenauszUge und Vernehmungsprotoko]1e der Gestapo aus. Er 
beweist mil Akribie, da8 bei Musik. Plauderei und gutem Essen vom .,Freitagskranzchen" auch nicht 
der Ansat'l cincs verschworerischen Impul ses ausging. Von einem opposi tionellen Zirkel, der in 
Verkennung der UmSlande schon mil der "Wei8en Rose" verglichen worden war. kann demnach keine 
Rede sein. Ocr Autor entlarvt eine Geschichtslegende. 

Erklartes Ziel des Verfassers ist es aber auch. die Hintergriinde einer an diesem Beispiel deutlich 
werdenden. beschtimenden Art von VergangenheilsbewaJligung aufzuhellen. Er mOchle ein von der 
"ortlichen HislOriographie dominiertes ( ... ), unter dem Deckmantel hislorischer Objektivitat" verbrei
tetes Geschichtsbild korrigieren. Eine fragwilrdige Rolle kommt im Genecht von "unlereinander 
vernetzten Honoratiorengruppen" und Nachkommen einstiger NS-GroBen der Sladl aus Jathos Sichl 
auch den Verantwortlichen im Oberhessischen Geschichtsverein lO. Ihnen wirft er Legendenbildung 
vor. wenn sie unbeim die Verstrickung eines groBen Teils der Bevolkerung in den Nazismus 
leugneten und aus (geistigen) Ttilern durch "Wei8wascherei" Opfer machten, urn auch in der damali
gen NS-Hochburg GieBen Formen bilrgerlichen Widerstands aufspilren und prtisenlieren 1.U kOnnen. 

Auf eine Einftihrung folgen zwOlfThesen des Autors und die dazugehorigen Analysen historischer 
Ubcrlieferungen. Dokumente und ein Presseanhang. Aufschlu8reich und beweiskrllftig ist auBerdem 
das Personen- und Verbandsregister, das eine FOlic von Informationen enthlilt. Ratsam als Einstieg in 
das Thema des Buches sind die politischen Biographien von Alfred Kaufmann. Heinrich Will und 
Ernst Steiner. Dirk Baas 

Giere. Jacqueline, Salamander. Rahel: Ein Leben aufs Neu - Das Robinson-Album. DP
Lager: Juden auf deutschem Boden 1945-1948. (Schriftenreihe des Fritz-Bauer-lnslilutS. Bd. 8) 
Wien: Christian Brandstatter 1995, 128 S. mit 132 Abb. (ISBN 3-85447-576-4). 

K es pe r. Dieter E.: "Unsere Hoffnung" - Das Schicksal Uberlebender des Holocausl im Spiege1 
einer Lagerzeitung von 1946. hrsg. von Sewohnem des Lagers fur "Displaced Persons" auf dem 
Geltinde des ehemaligen MilitlirOugplalzes in Eschwege. Mit Bemerkungen wm historischen Rah
men von Alfred Wirkner. Eschwege: Peter Klulhe Verlag 19%. 152 S. mit zahlr. Abb. 

Widmet sich die Ortsgeschichtsschreibung auch allmlihlich dem Leben unter und mit dem Natio
nalsozialisrnus und der Eingliederung der Alichtlinge. so hat das Leben in den Lagern nach Kriegs
ende doch noch nicht oft Interesse gefunden. Lager fur .,Displaced Persons" (DP) waren an vielen 
Orten. hliufig in ehemaligen Kasemen. eingerichtet und wurden durch die Fli.ichtlingsorganisation der 
UNO "United Nations Relief and Rehabilitation Administration" (UNRRA). in deren Auftrag oft 
Amerikaner. aber auch Norweger und Schweizer handelten. belreul. Esten, LeHen und Lilauer, die 
ihre Heimat im Gefolge der deutschen Wehrmacht verlassen hatten. waren in den Lagern ebenso wie 
ehemalige Zwangsarbeiter aus o!>teuropiiischen Staalen. die auf ei ne Auswanderung nach USA. 
Kanada. SUdamerika und in andere Staaten hofften. Juden. die die Vernichtungslager uberlebt hatten 
oder die o,:or antisemilischen Exzessen in Polen ab Friihjahr 1946 genohen waren. erwarteten in den 
Lagem die Weiterreise nach Ubersee oder nach PaHistina. Angesichts der DifTerenzen der AlIiierten 
Ober die Politik gegenUber diescn Personengruppen war die Uberwiegende Mehrzahl der Lager in der 
amerikanisch besetzten Zone. In Nordhessen waren Lager z. B. in Eschwege. Eschenstruth. Frilzlar. 
Fulda. Hess. Lichlenau. Hofgeismar. Holzhausen (Ringgau). Kassel. Marburg. Merxhausen. 
Schwaf7enbom, Schwebda (Sch108 Wolfsbrunnen) und Ziegcnhain. Wenig ist iJber das Leben in 
diesen Lagero bckannt. obwohl viele Kontakte zwischen den Lagerbcwohnern und den "Einheimi
schen" bestanden. Noch ist cs nicht zu \pat. Zeitzeugen. die in und mit den Lagcm arbeitelcn. zu 
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befragen. Die beiden hier anzuzeigenden Blicher sind wertvolle Quellen fLir da!, Leben in dem 
Eschweger Rugplatz-Lager und in dem Lager Frankfurt-Zeilsheim. Kespers Suche nach Calsheim 
(S. J J) und Zalsheim (S. 95) lost sich damit auf. es ist Zeilsheim. das anders ausgesprochen wurde. 

Kesper druckt die Nummern Ibis 17 der jiddischsprachigen Lagerzeitung im Original und 
ein7.elne Artikel in Hochdeutsch ab. Von anderen Artikeln gibt er entsprechende Inhaltsangaben. Als 
eines der letzten DP-Lager erhielt das Eschweger Lager se ine Zeitung "Undzer Hofenung". die am 4. 
Juni 1946 erstmais erschien und mit Nummer 50 am 27. November 1947 ihr Erscheinen ein stellte. 
Die Zeitung spiegelt das Lagerleben mit Arbeil. Sport und Theaterleben wider. Die Vorbcreitung auf 
ein Leben in Palaslina halle eine groBe Bedeutung; dieser erhofften Zukunft dienlen Hebraisch
Sprachkurse im Lager. er~t spat sind Teile der Zeitung in Hebraisch gedruckt. Die groBe Polilik - rnit 
einem Besuch von David Ben Gurion im Lager (15. Oktober 1946) und dem Streit zwischen 
Amerikanern und Briten um die Einwanderungsquote (100 000 Einreiseerlaubnisse) nach Pallislina
hatte eine geringere Bedeulung. Neben dem New Yorker YIVO-Institut besil71 das Zentrum fUr 
Antisemitismusforschung an derTechnischen Universitat Berlin einen Mikrofilm mit alien Ausgaben 
dieser. aber auch andcrcr, Lagerzeitungen. Vielleicht haben auch die ortlichen Zeitungsarchive 
EinLelstiicke. denn dic Zeitungen wurden jeweil s bei der ortlichen Zeitung gedrud..1. Jacqueline 
Dewell Giere wurde 1993 an der Universitiit Frankfurt/Main mit einer Arbeit Uber diese Lagerzeitun
gcn promoviert und hat ihrc Arbeit unter dem Titel "Wir sind unterwegs. abcr nicht in der WUste" als 
Dissertationsdruck vertiffentlicht. Es ware zu wUnschcn. wenn diese Arbeit als Buchhandelsausgabe 
erschiene. Frau Giere hat das Album des Fotografen Ephraim Robinson (t 1985). der drei Jahre in 
dem DP-Lager Frankfurt-Zeilsheim lebte und fOlografierte. herausgegeben. In dem Album ist das 
Alltagsleben des Lagers eindrucks\ooll dokumentiert. GroSe Besucher wie Eleanor Roose ... 'elt. die 
Witwe des amerikanischen Prasidenten, besuchten das Lager, aber auch sie konnten den groBten 
Wunsch nicht erfli llen: das Lager moglichst bald fUr die Reise in das Land des endgUhigen Aufent
halt). zu verlassen. Ulricll-Oieter O{JpilZ 

Que 11 e n zu W i d e rs tan d und Verfolgung unter der NS-Diktatur in hessischen Archiven. hrsg. 
von dcm Hessischen Hauptarchiv Wiesbaden. Bearbeitel von Bauch. Eichler. Eisenbach. Engelke u. 
Form. - Wiesbaden 1995.232 S. 

Dieses Quellenverleichnis entstand im Rahmen des Dokumentalionsprojektes .. Widef\talld und 
Verfolgung unler dem Nalionalsozialismus in Hes~n". das von alien FraktiOllcll unler der FUhrung 
der SPD im Hessischen Landtag 1988 beschlos .. en wurde. Seinc Durchflihrung oblag dem Hessi
schen Hauptarchiv. 

Das Verzeichnis erfaBt die entsprechenden Bestiindc der drei hessischen Staal$archive. der Stadt
archive und kirchlicher Institulionen (katholische Sanunlungen in Fulda und Lirnburg sowie der 
evangelischen Dckanate). DaLU kornmen die Bcsliinde ciner Reihc von bcsonderen Dokurnentations
stellen. z. B. des Intemationalen Suchdicnstes in Arolsen oder des Hauplarchivs der Deutschen 
Jugendbcwegung. 

Die AUlOrcn beschreibcn zuniichsl einmal die Entwicklung des jeweiligen Zusttindigkeitsbereichs 
der SlaalSarchive. dann die allgemeine Qualitlit und Quantitlit der gelagerten Besttinde. Immer wiedcr 
werden die Uicken und Verluste hervorgehobcn. die auf Kriegseinwirkungen zurtickzumhren sind. 
beispielsweise die Bestandslage der Stadt und des Kreise). Kassel. Obwohl auf die Exislenz von einer 
Anzahl Banden in einclll Sachgebiet hingewiescn wird. so muB der Forscher sich vor Orl doch ein 
Sild von der Qualitlil der Archivalicn machen . Besondcr~ hilfrcich ist die Angabe von sog ... Find
bilchern" zu bestinunten Gemeinden oder Sachgebieten. Zwecks perstinlicher Anmeldung oder 
wegen des Einholens von Informationen ist die Angabe von Telefonnummem der Stadlarchive 
besonders niltzlich. 

Was die Sachgebiete betrifft.!'o werden fast alle Feinde der NSDAP (Parteien. Gruppen) seit 1933 
erfaBt. besonders die Verfolgung von Juden. Sinti und Roma dokumentarisch aufgelistet. aber auch 
Unterlagen zur Behandlung und Oberwachung von au.r.landischen Arbeitem. Kricgsgefangenen. 
Schutzhaftlingen etc. aufgenomrnen. Auch die Problemkreise der .,Euthanasie" finden angemessenen 
Raum. 

Haben s ich in den Angabcn Fehler eingeschlichen, so wird dies der Benut7cr LUerst feststellcn 
konncn. Auf jeden FaH so\1te diese .,Oricnticrungshilfc" in Museen. Bibliotheken. Forschungs
einrichtungen einen festen Platz erhalten. Volker Petri 
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Wind h 0 f e I. Lutl: Paul Westheim und Das Kunstblall - Eine Zeitschrift und ihr Herausgeber in dcr 
Weimarer Republik . (Dissertationen zur Kunslgesch ichte. 35). KolnIWeimarlWien: Bohlau Verlag 
1995. X. 409 S .. 8 Abb .. 78.- DM. 

AIs 1963 der Kunstkritiker Paul Westheim bei einem Besuch in Berlin starb. endete das Leben 
eines Wegbereiters dcr Kun st des Jahrhundertanfangs in der Stadt. in der er lwischen 1906 und 1933 
wirkle. 1886 in Eschwege geboren. arbeitele er lwischcn 1901 und 1906 in DarmSladt und Frankfurt . 
bevor er 1906 nach Berlin ging. 1933 zur Emigmtion gezwungen. leble er bis 1941 in Fmnkreich. 
bevor ihm die Weilernucht nach Mexiko getang. welches Land er erst 1963 zu der Reise nach Berlin 
verliel3. Windhofel "eigl in seiner kunsthistorischen Dissertation . die 1989 in Heidelberg angeno01· 
men wurde. den Lebellslauf nach und widmet s ich besondcrs der Zeil. in der Westheim das "Kunst· 
blan" als meinungsbildendes Monatsblan in Fragen der bildenden KunSI und der Architektur herau~· 
gab (1919-1933). Die materialreiche Darstellung verdankl vieles der groBherzigen UnlerstUtzung des 
Verfassers durch Frau Mariana Frenk·Westheim. der Witwe (Mexiko--Stadt). Der Verfasser zeigl in 
seiner Studie Uberteugend auf. welchc Bedeutung Paul Westheim. wie auch Herwarth Walden. bei 
alien person lichen Diffcrcnzen ftir die Durchsetzung dcr damaligen mOOcrnen Kiinstler hancn . Ihre 
Bemiihungen wurden dUTCh die aufgeschlossenen Leiter offentlicher Kunstsam01lungen unlerstiitzt. 
die dUTCh Ankaufe die Kunstler motiviertcn. Als die Banausen mit de01 Unwort dcr "entarteten Kunst" 
herrschlen. muBlen KUnstler. Minler und Museu nl'~leute Ieiden. Nicht unlypisch ist cs. daB der 
langjahrige Eschweger Biirgcrmeistcr Bcucrmann (NSDAP) an .!.eillem Wirkungsorl ciner SlraBe 
sei nen Namen gib!. We~theim in seinem Geburtsort dieser Ehrc nicht fUr wert bcfunden wird. Bei 
seiner Berlinreise. die ihm den Too brachte. wollte Westhei01 auch ~ine Hei01atsladt besuchen.?u der 
er noch manche Bindungen halle. Hieran erinnert der .. Freundesl..reis Paul Westheim". dessen Arbeit 
WindhOfel dankbar anerkennt. Die verdienstvolle Bibliographie verleichnet Westheims Arbeiten bis 
1933 mit einer beeindruckendcn Themenvielfalt. Die Arbeit wird im ganzen ihrern Thcrna gerecht. 
jedoch wUrdc auch Westhcim. der .. tIiglich mit dem Wort zu wirlschaften" (S. 96) hallc. die auBcrc 
Form vernichlend beurteilen. Schreibfchler sind so hliufig. daS !o ie die Lekture zu einem Argenlis 
werden lassen (z. B. Verfielfaltigung. S. 329: Standartwerke. S. 216: Gewennu"cumum. S. 308: 
Metaliliilen. S. 260). Ein Verlagsiel..toral !ocheint fUr die~e Reihe nicht zustandig zu sein. Das hat 
Westheim nicht vcrdient! Das Regiqer hat offcnsichtlich ein Computer erstcllt und niemand nachge
:Irbeitel. .. Gmf Kessler. Harry" und "GroBherzog Ernst Ludwig" \ucht kaum jemand an die~en 
Stellen ... Schikele" i\1 Rcm~ Schicl..ele und .. Gauthier" wohl der Romanc ier Jean·Jaques Gautier. 
"Lehnbach" ist Fran? von Lenbach. "Besson" war George Beso;on und .. E. J. Gumbel" i~t der 
Darmstlidler Profes!oor Emil J. Gumbel. Solche Fliichtigkeiten !o ind geeignet. an der !oonst igen 
Darstellung. die nicht ~o einfach zu prufcn ist. Zweifel lU schiiren. hoffentlich unberechtigt. 

Ulrich·Dieter O",)it:. 

Ba y er. Erich und We n de. Fran": Worterbuch lur Geschichte. Bcgriffe und FachausdrUcke. 
Stuttgart. Kroner 1995. 5. neugest. und erw. Aun .. 596 S .. 43.- DM (ISBN 3·520·28905·9). 

Mit der 5. Aunage des .. Wonerbuchs lur Geschichte" bietet dcr Kroner· Verlag wieder den Zugriff 
auf ein Fachbuch. das ein vortiigliche" Arbeils01incl i01 Handappamt jeden Forschers und Wissen· 
schaftlers darstellt. Das Vorwon zur I . Auflage 1960 - ei ne Art Selbstrezension mit Aufweis aller 
Vorzilge und Verwendungsmoglichkeiten - nennt zu Recht .. interessierte Leser. Sludenten. Lehrer. 
Kenner \"on Rang" als die wahrscheinlichen Benutzer. Die 5. AuOage fligt 150 neue Stichworter zum 
Bestand hinzu. so daS der Le'iCr 4.200 Lemmata (Verlag<;zahlung) lur Bearbeilung seinerThemen lur 
VerfUgung hat. Die Verwei<;praxis wurde geandcrt. indcm der HinweispfeiJ nur noch dann Verwen· 
dung findct. wenn der weitere Artikel tatsachlich crganzende Informationen bereithall; die iiltercn 
Sammelartikel wurden. um den Zugriff zu erleichtcrn. in Einzclstichworter zerlegt. 

Das primar auf die europiiische Gcschichte bezogene Werk hat mit der 5. AuOage erneut Ergiinzun· 
gen erfahrcn. z. B. durch bcnutzte. auch jUngste Sekundarliteratur (bis 1994): Hinweise darauf sind 
fast jedem der Artikel bcigegeben. Eine Merkwiirdigkeit fiel auf - das Slichwon "Hugenonen" iSI 
vorhanden. der Begriff "Waldenser" fehlt. ansonsten ist der Band ein empfehlenswertes, praxis· 
orientiertes Arbeitsmateriai. fie/milt Bllrmejster 
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Persiinlichkeiten 

S t e i n h a u er, Burkhard: Erasmus Alberus - cin treuer Weggefahne Martin Luthers. Biographic des 
Wetterauer Reformators Erasmus Alberus (urn 1500- 1553). - Niddaer Geschichtsblauer, Herl 3. 
Nidda 1995.87 S., 28 sw-Abb. 

Rechtzeitig zum Luther-Jahr 1995 legte das Niddaer Heimalmuseum eine zweite PubJikation zur 
Reformationsgeschichte vor. Heft 2 def Reihe "Niddaer GeschichtsbHitter" befallte sich mil den 
Reformaloren Pistorius Niddanus, Valer und Sohn. Jelzl folgt eine DarstelJung, die sich kritisch mil 
dem in def Literalur bereits bekannlen Erasmus Alberus befaGt. 

Alberus hat sich als Thcologe und Dichter einen Namen gemachl. Er steht als Liederdichter 
zwischen seinem Lehrer Luther und dem drei Generationen jungeren Paul Gerhardt. Bekannt wurde 
Alberus auch als Fabeldichter. 

Das Verdienst des AUlors der kleinen Schrift bestehl darin, nach einer intensiven Auseinanderset
wng mit den Originalschriften Alberus·. seine Biographie und auch bereits publiziene Sachaussagen 
zum Werk des Reformators zu korrigieren und zu erweitern. Neben dieser sach- und textkritischen 
Arbeit steht der Versuch. die Bedeutung des LUlher-SchUlers erneut ins BewuBtsein zu heben, was 
auch gelingt. 

Sehr verdienstvoll ist weiter die Erarbeitung einer Zeiltafel zur Biographie und eines Werk
verzeichnisses der Publikationen des Reformators. ebenso anerkennenswert sind die in Auswahl 
beigegebenen Besprechungen der Werke Alberus' und die TitelbJaner. 

Insgesamt vermitteh die Darstellung ein eindrucksvolles Bild vom unsteten Wander· und Arbeitsle· 
ben eines Theologen der Reformationszeit, in der sich die junge Kirche erst noch festigen muBte. 
Kriti sch anzumerken ist. ohne dadurch den Wert der Arbeit zu schmalern, daB vor der Drucklegung 
etwas kritischer hane Korreklur gelesen werden sollen . Auch erschwert an manchen Stellen der 
Darstellungstil das Lesen etwas. Friedrich. Karl Baas 

Le m be r g, Margret: Eine Konigin ohne Reich. Das Leben der Winterkonigin Elisabelh Stuart und 
ihre Sriefe nach Hessen, Marburg: N.G. Elwen Verlag 1996, 138 S., 39,- OM (= VerOffenllichungen 
der Historischen Kommission fUr Hessen 46) (ISBN 3·7708·1060·0), 

Mit der vorliegenden Arbeit werden bisher unverOffentlichte Sriefe der Pfalzgrafin Elisabeth 
(1596-1662) ediert. Vorangestellt ist eine Lebensbeschreibung, die mehr als zwei Dritlel des Buches 
umfaBt und damit tiber eine Einfilhrung hinausgehl. Elisabeth Stuan, die Tochtcr des englischen 
Konigs Jacob L, heiratele als 17jahrige den Pfalzgrafen Friedrich V. (1596-1632), spater der ,Winter· 
konig' genannL Nach einigen Ehejahren in der Residenz in Heidelberg folgte eine kurze Regentenzeit 
Friedrichs V. als Konig in B6hmen, die mit der Schlacht am WeiBen Berg endete. FUr Elisabeth Stuart 
schloB sich eine Exilzeit in Den Haag an, die 40 Jahre dauern sollte. 

Die Autorin schilden das Leben einer Konigstochler in ihr fremden Liindern und ordnet die 
Biographie in den zeitgenossischen politischen Rahmen ein. Dabei erstaunt es nicht, daB Elisabeth 
Swan sich ausgiebig den h6fi schen VergnUgungen widrnete, lebte sie doch die meiste Zeit im Exil 
und hane wenig Gelegenheit. ihre Qualitiiten als . Landesmutter ' unler Beweis zu stellen. Als 
Stuartprinzessin hatte s ie Anspruch auf eine slandesgemaBe LebensfUhrung, wenn dies auch zur 
sliindigen Verschuldung filhne. Beim Too des Pfalzgrafen war Elisabeth Swan 36 Jahre alt. ihre 
dynastischen Aufgaben hatte sie erfUllt: Sie brachte 13 Kinder zur Welt. von denen al1erdings vier das 
zehnte Lebensjahr nicht erreichten. Die Autorin bcschreibt den Ausbildungsgang der Kinder und 
deren teilwei se recht turbulenten Lebensweg. Wahrend ihrer 30 Jahre dauernden Witwenzeit berntihte 
sich Elisabeth Stuart verstiirkt urn die Restitution der Pfalz, urn damit ihre und die Zukunft ihrer 
Kinder zu sichern. Dies gelang im Rahmen des Westftilischen Friedens, und Kurfil rst Karl Ludwig 
tibernahrn die Landesherrschaft in der Pfalz. Elisabeth Stuan~ Lebenssituation veriinderte sich darnit 
nicht, denn so, wie der neue Pfalzgraf sich weigene, sei nem Bruder Ruprecht einige Arnter zu 
Ubcrlassen, so lehnte er es ab, einen Witwensilz fUr seine Muller einzurichten. Mit der WiedereinfUh
rung der engl ischen Monarchie 1660 stieg die Hoffnung der noch irnmer im Exil in Den Haag 
lebenden Pfalzgrafin auf eine Wicdcrkehr nach England. [661 Ubersiedelte sic schlieBlich nach 
England, wo sie wenige Monatc spater starb. 
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Die Edition umfa8t 35 Briefe der Pfalzgr'Jfin, die meisten davon in franzOsischer Sprache. Sie 
verfaBte diese Briefe zwischen Oktober 1615 und Dezember 1661, wobei der iiberwiegende Teil nach 
1632 - und damit in ihrer Witwenzeit - enlsland. Ein kurzer biographischer Abri8 der Briefpartner 
und Briefpannerinnen !citel die Briefe ein: Es sind Landgraf Wilhelm V. von Hessen-Kassel. seine 
Ehefrau Landgrafin Amelie Elisabeth von Hanau-MUnzenberg und ihr Sohn Wilhelm VI. Eine Reihe 
von Briefen an Landgraf Wi!helm V. dokumenliert, daB die Briefwechsel Uber Kondolenzbriefe. 
Gllickwunschbriefe zu Geburten. Geburtstagen und EheschlieBungen hinaus gingen und von der 
Einschatzung der zeilgenossischen mililiirischen Lage handeln. Besonders inleressanl sind lwei 
Briefe an die Landgrafin Amelie Elisabelh, in denen sie sich fUr die Freilassung ihrer in Gefangen
schaft gekommenen Sohne Kar! Ludwig und Ruprecht einsetzte. wie sich zeigt mil Erfolg. 101 
Anhang finden sich Kurzgeneaiogien der Hauser Swart. Pfalz-Si0101em und Hessen-Kassel. die die 
im Text vorkommenden Personen einordnen. Leider fehlen bei einigen Frauen die Lebensdatcn. Ein 
Ubersichtlich gegliedener Personenindex erleichtert den raschen Zugriff. 

Die Briefe wurden sorgfliltig ediert und erganzen damil bereits vorliegende Briefeditionen der 
Elisabeth Stuart. Die Lebensgeschichle der "Konigin ohne Reich" - wie es treffend im Tilel heiBt -
machl die Grenzen der Lebensgeslaltung fUr eine hochadelige Frau ohne eigenstandige terriloriale 
Herrschaftsbereiche deutlich, etwa im Gegensall lU ihrer Briefpartnerin Landgrafin Amalie Elisa
beth. die sich als vomlUndschaftliche Regentin politisch erfolgreich durchsetzen konnte. FUr den 
Bereich der Frauen- und Geschlechtergeschichte bietet der Band Material fUr ein bisher vernachlas
sigtes Forschungsfeld. der Sozialgeschichle der hochadligen Frauen in der Friihen Neuzeit. Lebendig 
und anschaulich geschrieben. 1st dieser Band besonders rur allgemein historisch und landeskundlich 
Interessierte geeignet. He/go ZOtt/ein 

We n le I. Manfred (Hrsg.): Samuel Thomas Soemmerring in Kassel (1779-1784). Beitriige zur 
Wissenschaftsgeschichte der Goethezeit. (Soemmerring-Forschungen. Beitrage zur Naturwissen
schaft und Medizin der Neuzeit. Bd. IX) Akademie der Wissenschaflen und der Literatur Mainz. 
Slungart. Jena. New York: Gustav-Fischer-Verlag 1994. 483 S .. zahlr. Abb. i. T. (ISBN 3-437-
11626-6). 

Der vorliegende Band beleuchtet Soemmerrings Kasseler Zeit (1779-1784) unter verschiedenen 
Aspekten. Dadurch soli ein Zugang lU wesentlichen Fragen und Problemfeldem der Goethezeit 
eroffnet werdcn. 

Zunachst gibt Manfred Wenzel eincn AbriB der Lebensgeschichte Samuel Thomas Soemmerrings. 
der gemaB den Bildungsvorstellungen seiner Zeit an der Universitat Gt>ltingen ein Sludium Generale 
absolvierte und don Uber den Ursprung der Gehimnerven promovierte. Ausgedehnle Reisen nach 
London und Amsterdam machten ihn mit namhaften Gelehrten wie John Hunter und Georg Forster 
bekannt. Am 15. Mai 1779 bewarb er sich um die Anatomieprofessur am vor wenigen Jahren 
refonnierten Collegium Carolinum in Kassel, das damals Unler der Regierung des aufgekltin absolu
tislischen Landgrafen Friedrich 11. (1760-1785) eine der gllinzendsten Epochen seiner Geschichte 
erlebte. Neben dem wirtschaftlichen Wiederaufbau Hessen-Kasse!s nach dem Siebenjlihrigen Krieg 
standen Einrichtungen der Wohlfahn und Gesundheitspflege im Blickpunkt des Landgrafen. So 
ordnete Friedrich 11. 1772 den Bau der Charitc! an, die mittellose Kranke aus dem Raum Kassel 
aufnehmen sollte. Ein weiterer Schwerpunkt war die Forderung der Wissenschaften und Kiinste, 
wozu die Umwandlung des Collegiums Carolinum in eine eigenstlindige Hochschule und die Griin
dung der Gesellschaft der Alteniimer gehorten. 

Danach betrachtet Eberhard Mey die Medizinische Fakultlit des Collegiums Carolinum, das auf 
eine Initiative Landgraf Karls zurilckgeht und 1709 seine Lehrtatigkeit aufnahm. Den Kern der 
Medizinischen Fakultlit bildete das Collegium Medico-Chirurgicum. dem die Ausbildung der 
Regimentschirurgen fUr die hessische Annee oblag. Ersl Friedrich 11. betrieb zielstrebig den Ausbau 
des Collegiums Carolinum, wobei er sich an dem 1745 von Herzog Karl I. in Braunschweig 
gegriindeten Collegium orientierte. Kiinftig sollten an der refonnierten Kasseler Anstalt neben Arzten 
und Chirurgen auch Bergwerksfachleute. Kiinstler und Architekten ausgebildet werden. Die kurze 
BIUte des Carolinums ging mil dem Tode Fricdrichs 11. (1785) zu Ende. Dessen Nachfolger Wilhelm 
IX. versetzte die meisten Professoren dieser Anstalt nach Marburg. was ihre Aufl(jsung im Jahre 1791 
vorprogrammierte. 
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Ulrike Enke befaBI sich mil Soemmerrings erster Professur am Collegium Carolinum. Zu seinen 
Hauplaufgaben gehorte die Lehre der Analornie. di e als Grundlage der medizinischen Wissenschaft 
gait. Begeistert lobte Soemmerring das neu ei ngerichlele .. Anatomische Theatre bey dem Leipziger 
Thore". Dabei handelte es sich um ein verputztes Fachwerkgebaude. das ei nen Massivbau vortau
schen soil le, ein zur Zeil Friedrichs 11 . durchaus Ubliches Vcrfahren, das vor all em an den neuen 
Gebauden der Obemeustadl. die an der Sladlmauer lagen, Anwendung fand. Wei l di e Anatomie am 
menschlichen Korper demonslriert werden muBle. muBle die Versorgung mil cadavera gewahrlcistet 
sein. Erwahnenswert ist. daB Soemmerring wahrend der Kasseler Jahre vicr mannliche Negerkorper 
sezierte. Darunter befand sich die Leiche des .. Kammermohren" Selim Schwartz. der .. am 19. Man 
1780 ins Wasser der Fulda gegangen war". 

Sigrid Oehler-Klein stellt Soemrnerrings Werk aus seiner Kasseler Zeit vor. Hervonuheben ist hier 
sei ne Abhandlung .. Ober die korperliche Verschiedenheil des Negers vom Europaer", wobei er zu 
dern Ergebnis kornml, daB die Europaer Uber mehr verbleibende Himmasse und somil Uber groBere 
geislige Fahigkeiten verfiigen als die Schwarzen , die dafiir eine bessere Ausbildung ihrer si nnlichen 
Krafte besilzen. Soernmerring folgle dabei der zeilgenassischen Lehrmeinung. die den Neger naher 
an das Tierreich riickte und den Europaer ha her in der Hierarch ie der Natur plazierte. Dabei sind 
Parallelen zu Georg Forslers Programmschrift .. Von den verschi edenen Racen der Menschen" zu 
erkennen. Einige Beobachlungen Soemmerrings flossen in die Rassentheorie Gobi neaus ei n, die 
spater der nationalsozial isti schen Ideologie manche Pseudoargumenle fUr ihren Rassenwahn lieferte. 
Weniger problernati sch aus heutiger Sicht war Soernmerrings Rede .. Uber die Schanheit der antiken 
Kinderkopfe" vor der Gesellschaft der AhertUmer in Kassel (1779). 

Ocr folgende Beilrag von Ulrike Enke unterrichlel uns Uber die .. Hessischen Bei lrage zu Gelehr
sarnkeit und Kunst" . Sie erschienen nur in der Zeit von 1785 bis 1787 mit zwei Banden im Urn fang 
von jeweits etwa 700 Seiten. Der Initiator des Zeitschriftenprojekls war Georg Forsler. der ein ige 
Jahre neben Georg Christoph Lichtenberg Mitherausgeber des seit 1780 erscheinenden .. Gattin
gischen Magazins der Wissenschaften und Lilteratur" gewesen war. In der Vorrede zum ersten 
Jahrgang bekennen sich die Herausgeber zu einem vernunftorientierten aufkHirerischen Denken. 
Wieweit die neue Zeitschrift hessische BezUge hatte, zeigt sich in der Beschreibung des Museum s 
Fridericianum in Kassel und in Reflex ionen Uber den Ursprung der Salzquellen in der Wetterau und 
iiber das Betragen der gefangenen Hessen in Amerika. 

Oanach au Ben sich Manfred Wenzel Uber den .,Goethe-Elefanten" in Kassel. Dabei handelte es 
sich um einen in der landgraflichen Menageri e lebenden indischen Elefanten, dessen Schadel Goelhe 
1784 fUr sei ne Zwischen kieferstudien entlieh. Von ihm ist eine Zeich nung Johann Heinrich TIsch
beins d. J. iiberliefert. Goethe war bei sei nem erslen Kassel-Aufenthalt im September 1779 auf den 
Elefanten aufmerksam geworden. Als dieser im folgenden Jahr nach ei nem Sturz vom steilen 
Auehang starb. nahm Soemmerring eine Sektion vor, wobei er sich bei der HerslelIung der Praparate 
ganz auf das Skelett konzentrierte. Dieses ist heute noch irn Naturkundemuseum (Ottoneum) zu 
sehen. Ober Jahrzehnte trug cs den Schadel eines afrikanischen Elefanten. Erst vor rund 20 Jahren 
konnte der Imum, unlermauert durch Goethes Tafeln des Kasseler Elefanten. aufgeklan und der 
richlige Schadel aufgeselzl werden. Goelhe lieh kurz nach sei ner Zwischenkieferentdecku ng beim 
Menschen den Schadel von Soemmerring aus und sch ickte ihn nach der Anfertigung von Zeichnun
gen nach Kassel zuriick. 

Gleichfalls von Manfred Wenzel stammt ei n Beitrag iiber die "Friihgeschichte der Ballonfahrt in 
Deutschland im Umfeld Soemmerrings". Sie steht mit dem Ballonaufslieg der Briider Montgolfier in 
Paris im Zusammenhang. den u. a. Georg Christoph Lichtenberg in Oeu lschland publik gemacht 
hatte, Von ihm erhiehen Forster und Soemmerring di e Anregung, sich imensiv mit Ballonversuchen 
zu befassen. Ihrem Engagement war es zu verdanken, daB am 18. November 1783, wohl vom Garten 
der neuen Anatomie am Leipziger Platz, der erste Freil uftballon in Oeutschland aufstieg. dem im Mai 
1784 ei n weiterer beim SchloB WeiBenstein folgte . Kurz darauf erlahmte indes das Interesse an 
derartigen Versuchen, weil sie nicht finanziert werden konnten. 

Inntraut Sahmland befaBt sich mit Soemmerring als Freimaurer und Rosenkreuzer in Kassel. 
Bereits wahrend seines England-A ufenthahs 1778 war Soemmerring in die Londoner .. Lodge of 
Lights No. 142" eingelreten. Nach der Obernahme einer Professur am KasseJer CaroJinum wurde er 
von Forsler in die Loge ,2um gekronten LOwen" eingefiihrt , der vorwiegend hohere Beamte und 
Mililars angehOnen. Imensiver betatigte sich Soemmerring jedoch im Orden der Gold- und Rosen
kreuzer. der eine Geheimgesell schaft besonderer Art darslellte. Seine Milglieder sch lossen sich in 
festen Zirkeln zusammen. di e die profane Maurerei der anderen Logen als Vorstufe zu ihrer Tiiligkeit 
betrachteten. 
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AbschlieBend stellt Ulrike Enke Soemmerrings Stammbuch aus den Jahren 1774-1804 vor. das 
sich in der Stadt- und Universitatsbibliothek Frankfurt am Main befindet. Es enthtilt viele Eintragun
gen und Widmungen namhafter Gelehrter. auch aus Mainz und Frankfurt, wo sich Soemmerring nach 
seinem Weggang aus Kns:)C1 im Oktober 1784 hauptstich lich aufhielt. 

Ein detailliertes Personen-, Orts- und Sachregister erschlieBt den inhailsreichen Band. der am 
Beispiel Soemmerrings die engen Verknilpfungen der Residenzstadt Kassel mit der deutschen und 
europaischen Kuilur- und Geistesgeschichte sichtbar macht. Stefan Hartmallll 

S oe m m erri n g, Samuel Thomas: Re.lensionen fLir die Goningischen gelehrten Anzeigen. Ge
samtausgabe in Regestform. Erster Teil: Rezensionen 1780--1801 , bearb. von Ulrike Enke. (Samuel 
Thomas Soemmerring: Werke, Band 16) Stuttgart, Jena. New York: G. Fischer 1995.478 S .. 24 Abb., 
2 Tab .• 198.- OM (ISBN 3-437-11646-0). 

Samuel Thomas Soemmerring (1755-1830) war in der Goethe-Zeit einer der Gelehrten von 
europtiischem Rang. Seine Schriften. zu denen bedeUlende Arbeilen lOr Medizin . vor allem lur 
Anatomie. aber auch lOr Physik und Chemie, zur PaHiomologie und Anthropologie gehOren . werden 
seit 1990 im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz von der 
Soemmcrring-Edition und -Forschungsstelle herausgegeben. Als vierter Band der Edition. die in 24 
Biinden geplant ist, erschien 1995 der anzuzeigende Band, der 598 der 1171 Rezensionen enthiilt. die 
Soemmerring fUr die GOllingischen gelehrten Anzeigen verfaBte. 

Die Bearbeiterin - Mitarbeiterin der Arbeitsstelle GieBen der Soemmerring-Edition und -For
schu ngsstelle - erHiutert in ihrer EinfLihrung die Entstehung der Rezensionszeitschriften. von denen 
die GGA bis heute ilberlebt haben. GegrUndet im Jahr 1739 unter dem Tilel "Gottingische Zeilungen 
von Gelehrten Sachen", wurde sic zunachst von Albrecht von Hailer gepragt und dann von 1770 bis 
1812 von Christian Gonlob Heyne geleitet. Auf dessen Anfmge vom Herbst 1779 begann 
Soemmerring. der kUrl zuvor seine erste Professur am Kasseler Collegium Carolinum angetreten 
hatte. seine Rezensionstaligkeit. Er besprach vor nllem Veroffentlichungen aus seinem Spezialfach. 
der Anatomie, aber auch solche aus anderen Teildisziplinen der Medizin und der Anthropologie. Da 
Soemmerring bereils als Student Studienreisen nach Holland und GroBbritannien unternommen 
hatte. verwunden es kaum, daB auch von den von ihm besprochenen BUchern ein groBer Teil 
auBerhalb Deutschlands erschienen war: 816 der 1172 Schriften waren im Ausland gedruckt, davon 
284 in Frankreich. 279 in GroBbritannien. 86 in Italien und 23 in Amerika. Nach den Gepflogenheiten 
der GGA zeigte Soemmerring auch einige der von ihm selbst verfaBten Schriften an. 

Die Rezensionen erschienen ohne Angabe des Verfassers. Soemmerrings-Autorenschaft konnte 
mittels des Handexemplars von Jeremias David Reua. der als Schwiegersohn Heynes Zugang zu 
dessen Papieren hane. enninelt werden. Die Identifizierung der Rezensenten war bereits 1976 von 
Oscar Fambach vorgenom men worden. 

Die meisten Rezensionen werden in Regestform abgedruckt. wobei neben den bibliographischen 
Oaten das eigentliche Regesl Angaben zum (nhalt (I). Anmerkungen (A) und Soemmerrings Urteil 
(U) enlhalL Einige der Rezensionen von Soemmerrings eigenen Schriften - etwa der umstriuenen 
Abhandlung .. Ober das Organ der Seelc" (S. 354-360) - werden vollstandig abgedruckt. 

Die Rezensionen geben einen groBen Oberblick iiberdie Entwicklung der Medizin der Goethe-Zeit 
und s ind eine Fundgrube fUr Wissenschaftshistoriker. Es ist lo wUnschen, daB der zweite Teil der 
Regesten, der die Rezensionen bis wrn Juhr 1830 sowie ein umfangreiches Register enthalten soli, 

bald im Druck vorliegt. Eberlrard Me), 

K r a ff t. Fritz: Bunsen-Briefe in der U niversitatsbibliothek Marburg ...... der Himrnel bewahre uns 
vor einer socialistischen Herrschaft!" Briefe von Robert Wilhelm Bunsen an Theophile Jules Pelouze 
und Victor Regnault aus den Jahren 1841. 1848 und 1851. Schriften der Universitatsbibliolhek 
Marburg 74.121 S. mitAbb. u. Faks. 8°. 20,- OM. 

Der Herausgeber dieser vier Briefe. die der Kasseler Gewerbelehrer und Marburger/Heidelberger 
Chemiker R.W. Bunsen (1811-1899) an zwei franrosische Kollegen verfaBte. ordnet diese Quellen in 
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das polilische und wissenschaftliche Geschehen urn die Mine des 19. Jahrhunderts ein. Bunsen stand 
in reger Korrespondenz mit den bekannleslen Kollegen seiner Zeil (siehe ZHG 1986. Bd. 91. S.105 
ff), und daher berichlel auch der erSle Brief an Pelouze (1807-1867) Uber eine gemeinsame Reise zu 
dem schwedischen Chemiker Jons Jakob Berzelius (1779-1848 SlOckholm). Bunsen beabsichligte. 
mil dem Chemiker aus Pari s zu dem beriihmlen Kollegen in Schweden zu reisen. und bezog sich auf 
den gemeinsamen Freund Professor H. Buff (1805- 1879) in Kassel. der die Kontakle vermillelt halle. 
Uber ausgedehnte Reisen halle sich Bunsen bereits seil 1832 mil Besuchen in Heidelberg (bei 
Leopold Gmelin. 1788-1853), Paris, Lyon, Genf, Wien. Dresden bis hin zur Bergakademie Freiberg 
fortgebildel. Er hieJt enge Kontakle zu Professoren wie JUSluS Liebig in GieBen. Friedrich Wohler in 
GOllingen oder Gay-Lussac in Pari s. So verbrachte dessen Assislent Pelouze eine Zeil mil chemischen 
Analysen im .. GieBener Laboratolium" und war Gay-Lussacs Nachfolger an der Ecole polYlechnique 
geworden. Auch Henri Victor Regnaull (1810-1878) war wissenschaftlicher Mitarbeiler beim vorge
nannten Lehrstuhl und wurde 1854 Direktor der beriihmten Porzellanfabrik zu Sevres. die Bunsen 
ofter schon beim Vorganger Brongniart besucht hane. Er halle dort den jungen Kaufmann und 
spateren Professor der Chemie und Physik Regnault kennengelernt: so kam es wohl. daB Bunsen von 
diesem Exemplare seiner erfolgreichen LehrbUcher zur Chemie fUr Elementarschulen und Industrie
lehrSlallen erhielt. Das Werk war spater als Obersetzung der .. RegnaultlStrecker" (Kurzes Lehrbuch 
der Anorganischen Chemie) fUr Jahrzehnte das Standardlehrbuch. Im Dankschreiben vom 7. Septem
ber 1851 geht er auf das "chaolische Drama, welches Frankreich bewegt". ein und verdammt von 
Breslau aus die sozialislische Herrschafl. Enge Freunde aus der Kasseler Zeil. wie R. A. Philippi vom 
Verein fUr Naturkunde oder die Schwarzenbergs, waren aus politischen Griinden nach Chile ausge
wandert. urn nicht Hinger unter der Einquartierung von .,Slrafbayern" zu leiden. AlIgemeine Not lal 
ein Ubriges, auch die hessischen Landesuniversitaten litlen unter dem kleinlichen Kurfiirslen. Selbsl 
der Marktflecken Veckerhagen (nichl Veckershagen!), an dessen HochOfen Bunsen weltweit erstma
lig im September 1838 die Energieverwendung dargestellt und Gasanalysen durchgefUhrt hatte. 
bekam nach einer Revolution im Rotwildrevier Reinhardswald diese Rache zu spUren - dies nur als 
Erganzung. 

Eine inhaltsreiche. gut belegle kleine Hochschulschrift. die Uber den elwas reiBerischen Untenitel 
wohhuend hinausgehl und in die wissenschaflsgeschichttiche Reihe der frtiher besprochenen 
Marburger Bande zu Denis Papin (siehe ZHG 1988. S. 309) zu stellen ist. Siegfried Lotze 

G r a m s, Ruth-Hanna: Hoffnung blieb ein slarker RUckenwind. Ein personlicher Lebensbericht. 
1912-1946. Kassel: Alelea Verlag 1996. 126 S. (ISBN 3-926723-29-7). 

Ein bemerkenswertes Leben: Geboren in StrelitzlMecklenburg. aufgewachsen in Posen, 
Krombach/Krei s Siegen und Berlin; erste Schuljahre in Holland, dann wieder in Berlin, Abilur in 
Konigsberg. Um ihre Schwester aufzusuchen. ging Ruth-Hanna Grams fUr zweieinhalb Jahre nach 
Griechenland. Sie kehrte 1934 in ein verandertes Deutschland zurtick, nach Kassel jelzl. da ihr Vater 
im Brilckenbau fUr die Autobahn im Raum Kassel tatig war. Nach dem Arbeitsdienst in Zanzhammer 
bei Frankfurt a. d. Oder begann sie ihre padagogische Ausbildung an der Padagogischen Hochschule 
in Hannover. Nach ihrem Staatsexamen arbeitete sie zunachst im Rheinland. urn dann nach Masuren 
versetzt zu werden. Im Friihjahr 1939 heiratete sie Friedrich-Wilhelm Grams. dessen Landwirtschaft 
s ie nach seiner Einberufung im August 1939 fUhren muBte. Ab 1944 wurde die Situation fUr die nun 
filnfkopfige Familie in OSlpreui3en zunehmend unenraglich. alles deutete auf den Verlust der ostpreu
Bischen Heimal, von der sie am 26. Januar 1945 urn 4 Uhr morgens bei 22 Grad Ktilte aufbrechen 
muBle. Diese Fluchl, auf der Ruth-Hanna Grams ihren Mann verlor. sollte bis 1946 dauem. Eine neue 
Heimat fand sie erst in Riede im Kreis Wolfhagen. 

Ocr umfangreichste Teil ihrer Erzahlung befaBt sich mil den Ereignissen der Jahre 1945146. Die 
Schilderung der Erlebnisse, die die Familie auf ihrem Auszug aus Ostpreui3en hatte. iSI so eindring
lich und piaslisch. daB man das Buch erst aus deT Hand legt, wenn man das Ende erreicht hat. Es ist 
ganz unabhangig von seinem zeitlichen Rahmen der Beleg dafilr, daB unter dem Klieg, der fUr Ruth
Hanna Grams nicht am 8. Mai 1945 beendet war (sie wuBte Uberhaupt nichts von der deulschen 
Kapitulation , bis sie 1946 in Uibeck ankam), und seinen Folgen ganz besonders diejenigen zu ieiden 
haben. die eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben soilten. Es zeigt aber auch wieder einmaL und 
das macht diese Autobiographie so spannend, weil man es so leicht vergiBI. was fUr eine kaum 
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vorstellbare Widerstandskraft Menschen entwickeln kOnnen. Ruth-Hanna Grams klagt keine Sei te 
ausdriicklich an: dazu hat sie zuviel Hilfe und Leid von Feind und "Freund" erlebt. Ihr Buch richtet 
s ich gegen den Krieg, egal von wem er angezetlelt wurde. Es ist ein auch spmchlich eindringliches 
Dokument eines viel zu haufigen Schicksals, das eine zweifellos bemerkenswen starke Frau hier 
vorgelegt hat. Micha Rohring 

S t a a t I i c h e M u se e n K a s se I : Dieter von Andrian. 1925-1992. Freie und Angewandte Graphik. 
(Kataloge der Staatlichen Museen Kassel, Nr. 23.) Kassel 1996. 131 S .• 88 Abb., davon 19 in Farbe. 
IS BN 3-931787-03-6. 

Den meisten Menschen. die Dieter von Andrian pers6nlich kannten. wird es ahnlich gegangen sein 
wie Adolf Hoech. der s ich eri nnert. daB er die Nachricht von seinem Tod. die in die besinnlich 
genannte Zeit zwisehen den lahren fiel. "damal s erschUttert iiberdeckt" hat. Insbesondere die hessi
sehen Museen haben von seiner Arbeit als Ausstellungs-. Pl akat- und Buchgestalter iiber lange Jahre 
profitiert. Sein Too am Weihnachtsfeienag 1992 war ein schmerzlicher Verlust. 

Nachdem im Winter 1993194 bereits in einem spontanen Versuch einer Gedenkausstellung im 
Sladlmuseum Hofgeismar das Werk Dieler von Andrians vorgestellt wurde. widmelen die Staatlichen 
Museen Kassel ihm 1996 eine Sondemusslellung in den Raumen der Kasseler Neuen Galerie. Erst in 
diesen beiden Ausstellungen wurde deullich, daB Dieter von Andrians Arbeiten weit iiber den 
Museumsbereich hinausreichen und man sehr oft verbli.ifft feststellen muB: "Das kenne ich doch! Das 
iSI auch von ihm?" Sein Werk umfaBt Plakate, Briefmarken. Bi.lcher. Ausstellungs- und Produkt
kataloge. Briefpapier. Firmendrucksachen, Schallplallencover. Kirchenfenster. Messestlinde und an
deres mehr. Seine Auftraggeber fanden sich im musealen Bereich ebenso wie bei Kirchen. Verlagen. 
Firmen. Bundespost und Bundesbahn. 

Ocr hier vorlicgende Katalog der Kasseler Ausstellung war. vielleicht sUirker als bei Ausstellungen 
zu anderen Themen, unverzichtbarer Bestandteil der Prasentation. Nicht etwa. weil sie in ihrer 
Gestaltung unvollslandig gewesen ware. Zum Verstandnis des Werks von Dieler von Andrian si nd 
aber Informalionen notwendig. die in ei ner Ausstettung kau m und in einem Aussteltungskatalog 
allein wohl nur sehr selten prasentien werden konnen. 

Der Kalalog iSI schr personlich gehalten. Vor den Aufsal1.en w den einzelnen Werkgruppen finden 
sich. neben den bereits zitierten Wonen von Adolf Hoech. Zeugnisse von Freunden. Milarbeilem und 
Auftmggebem iiber ihre Zeit mit Dieler von Andrian. Bei aller I ndividualital iSI doch bemerkenswert. 
wie sehr sie in ihrem Uneil tibereinstimmen: Dieler von Andrian war ein bescheidener. liebenswilrdi 
ger. kreativer aber auch h& hst ilberzeugungsfdhiger Mensch. Diese ein lei lenden Te)(le sind der 
Schltissel wm Gesamtwerk . 

In KontraSI dazu slehen die eher sachlich gehaltenen Aufsalze zu den einzelnen Werkgruppen 
dieses vielseiligen Graphikers und Kllnstlers. Dabei weisen sie unterschiedliche Qualilat auf. Die 
Kollegen und Studienfreunde Rudolf Kroth (Plakatgeslaltu ng) und Paul Froitzheim (Briefmarken) 
bringen neben sach licher Information auch anekdolisch gef:irble Erinnerungen aus ihrer Zusammen· 
arbeit mil von Andrian. Neutraler. aber sprachl ich und inhaltlich schwacher stelh Ellen Markgraf die 
buchgestaiterischen Arbeiten vor. Uwe Reher bemtiht s ich in seinem Beitrag uber Ausslellungs- und 
Museumsgeslaltung urn wissenschaftliche Tiefe. Ulrich Schmidt stelJt in einem kurzen Beilmg den 
personlichslen. wei l nicht im Auftrag anderer entslandenen Teil des Gesamlwerks. die Landschafls
malerei vor. Beltina von Andrian hat mil der Beschreibung der Glasfenster - die durch einige 
Gedanken von Heinz Nickel ergtinzl werden - und der Zusammenslellung der Oaten zu Leben und 
Werk ihres Vaters den wohl arbeilSintensivsten Teil der Katalogbeilrage Ubernommcn. Sie llbcrzeugt 
durch eine sehr sachliche und delailgenaue Ausarbeitung. Zusam men mit Peter Gercke hat sic auch 
die Gesamtredaktion des Bandes ausgeftihn. 

Au6er den Farbabbildungen. die groBformatig in einem Block zusammengefaBI sind, wurden die 
Bilder jeweils in der Niihe der enlsprechenden Te)(te eingeftigt. Zuslilzlich wird durch Randglossen 
auf sie verwiesen; Gestaltungsmelhoden. die den Prinzipien. die Dieler von Andrian fLir die von ihm 
geslaheten Kalaloge angewandt hat. enlSprechen. 

Versucht man den MaBslub. der vermutJich ftir die eigene Arbeit des Graphikers und Buch
geslaiters von Andrian ausschlaggebend war, an diesen Katalogband anwlegen. so komml man wm 
Ergebnis. daB er au6erordentlich gut gelungen ist. AlIe bildlichen und le)(luellen Informationen. die 
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notwendig sind, urn das Werk Dieter von Andrians zu verstehcn, werden in vorbildlicher Weise 
l.usammengefaBt. Dies ist auch ein Grund. warum er rur die Ausstellung unverzichtbar war. Er iSI 
keine Begleilerscheinung, sondern inlegraler Bestandteil, so wie es von Andrian verstandell hat. 

Merkwtirdig scheint bei der LektUre. daB Kritik oder Andeutungen von Fehlern oder IrrtUmem in 
seinen Arbeiten praklisch nichl vorkommen. Es ist hier nicht der Ort. urn der Frage nachzugehen . 
warum ein Mensch ein in alien Punklen derart positives Bild hinterliiBt. Ohne diesen Eindruck in 
Zweifel ziehen zu wollen. sei darauf hingewiesen, weil es so aufT<iliig ist und sicherlich zum Bild. das 
die Auloren sich von Dieter von Andrian gemacht haben. gehort, Dieter von Andrian war in seinem 
Fach kein Revolulioniir, Laules Gelose war nicht seine Sache. Sofem er innovativ war. ruhrte er die 
Neuerungen auf eine stille Weise ein. Die Arroganz des Slurdesigners lag ihm vollig fern . Design hat 
Funktion und ist nicht Selbstzweck. Typographie soil nichl .. schon" sein. sondern Infomlation leicht 
erfaBbar machen. Dieter von Andrian hat dies umwselzen verstanden. dies beweisl sein groBer Erfolg 
mit Plakaten. Piklogrammen. Katalogen. Glasfenslem. Museums- und Ausslellullgsgestaltungen. Die 
Anlwort. wie er dies erreichl hat. findet sich in den personlichen Zeugnissen w Anfang des Katalogs. 
Selbsl wenn man mil seinen Arbeiten und den LOsungen , die er gefunden hat. nicht Ubcreinstimmen 
konnen soli le. wird man anerkennen mtissen. daB sein Weg ein sehr menschenfreundlicher war. 
Beides. Arbeil und Weg. Leben und Werk. venniltelt der Katalog in hervorragender Weise. 

Micha Rohrillg 

He I wig. Brunhilde: Vierzig Jahre Lehrerin. Erlebnisse und Erfahrungen in Kriegs· und Nach
kriegszeit, 1936- 1976, Kassel: Ev. Medienverband 1994. 135 S. (ISBN 3-89477·974-8), 

Brunhilde Helwig Slamml aus Weslfalen. wo sie kurz vor Ausbruch des Erslen Wehkriegs geboren 
wurde. Ihre Ausbildung zur Lehrerin scheilll ihr im RUckblick dieser Autobiographie beinahe schon 
logische Konsequenz aus ihren kindlichen Spielen. in dcncn sie oftmals eine Lehrerin darstellte. 
gewesen zu sein. Der lat sach liche Ausbildungsweg war dann aber recht hindemi sreich. l.umal ihr 
Bruder bereilS studierte und s ich damil fUr ihre Eltern das Problem der Finanzierung eines Sludiums 
stellte. Dennoch konnle s ie unter den Bedingungen des nalional sozialislischen Staates ihre Ausbil
dung zur Volkssch ullehrerin an der Padagogischen Hochschule Hannover abschlie6en, Sie unlerrich· 
lete an Schulen im Ahkreis Hofgeismar. Landkreis Kassel und an verschiedenen Kasseler Schulen 
von 1936 bis 1976. Zunachst chronologisch . im spaleren Verlauf mehr exemplarisch und episoden
hafl. schilden sie ihre Erlebnisse. Spielen wahrend der Kriegs- und Nachkriegsl.eit auch au6ere 
Umstande eine wichtige Ro lle. so konzentriert sie sich schlieBlich immer mehr auf ihre Erlebnisse 
mil den SchUlern. Man erhalt den Eindruck einer Lehrerin. die slets engagien und sehr bcmtiht nach 
dcm richtigen Weg 7.U einem gUlen Unterrichl gesuchl hat. Wic in solchen personlichen Rilckblicken 
nicht selten . scheint manches in ein leicht verkHirtes Licht gertickt 7.U sein. ein Eindruck. der 
sprachlich noch unlerstUlzt wird. Bemerkenswert ist. wie ofTen sie schilden . wie nahe Erfolg und 
Scheitern beim Umgang mil SchUlern nebeneinander liegen. Ihr unvoreingenommener Umgang mit 
Schulklassen konnle ihr genauso gut herzliches Venrauen wie massive Ausnulzung ihrer ausge
strecklen Hand einbringen. Wie wenig sie - und mit ihr s icherlich alle Lehrer - die Reaklionen von 
Schtilern tatsachlich einschalzen konnen. wird hier deutlich. Dabei iSI sie aber in ihrer RUckschau 
nichl von ihrem Weg. einen offenen und herzlichen Kontakt zu ihren Schtilem zu suchen . abge· 
wichen. M icha Rollring 

Institutionen 

Haering . Hans: Die Spalzeit der Hohen Schule zu Herbom (1742-1817). Zwischen Orthodoxie 
und Aufklarung. (Europai sche Hochschulschriften. Reihe 111. Bd. 615) Frankfurt am Main. Berlin, 
Bern , New York. Paris. Wien : Lang 1994,373 S. 

1584 grundete Graf Johann VI. von Nassau in Herborn eine Hohe Schule. die nie die Rechte einer 
Universi lal erhielt aber trotzdem gro6e Bedeulung als Bildungsstaue des reformierten Deutsch land 
erlangte. Uber die Fruhzeit der Hohen Schule legle 1981 der Marburger Archivar Gerhard Menk eine 
groBe Untersuchung vor. Die hier anzuzeigende Arbeit ist den letzten 75 Jahren der Johannea 
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gewidmet. Sie wurde von ihrem Verfasser nach seiner Pensionierung als Fachleiter am Studien
seminar erarbeitet und 1994 in Marburg als Dissertation angenommen. 

Der Verfasser umreiBt zunachst die politische Entwicklung der oranien-nassauischen Lande. 
skizziert dann die allgemeine Entwicklung der deulschen Hochsehulen im 18. Jahrhundert und gibl 
einen knappen Uberblick liber die Entwicklung der Hohen Schule bis wm Jahr 1742. in dem sie der 
Aufsicht des neu eingerichlclen Oberkonsistoriums in Dillenburg unterstellt wurde. 

FUr die Gliederung des Hauptteils greift Haering einen Hinweis von Peter Moraw auf und 
unterscheidet die institutionelle, die umweltbezogene und die wissenschaft liche Dimension der 
Hochsschule. Ausgehend von einer Darstellung der Verfassung und der Inslitutionen (Senat. Prorek
tor. Fakultaten. Schulverwandle bis hin zu den Pedellen). die Menks AusfUhrungen fUr die Spatzeit 
erganzt. werden die Konnikle Lwischen Korporationsautonomie und Staatsautoritat aufgezeigt. Auch 
in Nassau versuchten - ahnlich wie in anderen Territorien - die staatlichen BehOrden in die Belange 
der Hohen Schule hineinwregieren. was - etwa bei der Besetlung von Professuren - zu Konniklen 
flihne. Zur um weltbezogenen Dimension gehon auch das Verhaltnis zur Kommune Herborn. das 
nicht immer frei von Spannungen war. 

Die Un tersuchungen 7Ur Sozialstruktur der Herborner Professorenschaft nehmen entsprechende 
Forschungen von H. Niebuhr Uber die Marburger Professoren zum Vorbild. Die AusfUhrungen liber 
Bildungsweg. beruniche Karricre und familiare Beziehungen werden durch 25 Tabel1en im Anhang 
erganLt. Das Kapi tel Uber Sludienbedingungen und Studienbetrieb ruckl die Herbomer Lehrplane von 
1779 in den Millelpunkt. denen die Hessen-Kasselschen Plane von 1766 ofTenbar als Vorbild dienten. 

Wie an anderen Hochschu len der Zeit versuchten auch in Herborn die Professoren. moderne 
Formen des wissenschaftl ichen AUSlausches (wissenschaftliche Gesellschaft. Lesegesell schafl. Zei l
schrifl) zu organisieren. 

Der Unterti lel des Buche~ - .Zwischen Orthodoxie und Aufklarung" - nennl ein wichtiges 
Kriterium fUr die Darslellung der wissenschaftlichcn Dimension der Johannea. Der Verfasser verzich
let auf eine allgemeine Darlcgung der wissenschaftlichen Positionen und ordnel sie den Biographien 
der einzelnen Professorcn w. denen jewei ls ei n Kapilel van 1--6 Seilen gewidmcl ist. Haering folgl 
damit einem Gliederungsprinzip. das bereits von H. Grtin in seinen Aufsatzen iiber die Theologische 
und die Medizinische Fakultat benulzl wurdc. Im Vcrgleich zu Grtins Arbeilen flillt hier die slarkere 
Konzentration auf die wissenschafllichen Positionen auf, wenn auch die Angaben der Leklions
verzeichnisse nichl erschopfend ausgewenet werden und andererseits biographische Daten erschei
nen. die unler dem Aspekl der Wissensehaftsgeschichte irrelevant sind. Es iSI bedauerlich. daB die 
Bedingungen des gelehrten Betriebs (z. B. Geralesammlungen. Anatom ie) nichl deutlicher herausge
arbeitet werden. 

Bei seinen AusfUhrungen libcr dic polilische Hallung der Professoren vom aufgeklarten Absolutis
IUUS bis zur .. Franzosenzeit" weicht der Verfasser oh ne Begriindu ng von der chronologischen Abfolge 
ab. Weder hinsichllich ihrer wissenschaftlichen Bedeutung noch hins ichtl ich ihrer Attraklivitiit fUr 
Sludentell. die jelzl meist aus dem nassauisehen Umland kamen, konnte die Johannea im 18. 
Jahrhundert an ihre groBe Fruhzeit ankniipfen. Der Verfasser kann aber deutlich machen. daB sie bis 
zum Jahr 1817, in dem sie als Hohe Schule aufgelosl und in ein Theologisches Seminar umgewandelt 
wurde. fUr ihre engere Umgebung von Bedeulung war. Der beigelegte Erralazettel verLeichnel leider 
nichl alle Druckfehler. Zu erganzen ware u. a. S. 27: Zei le 19: slreiche: Wilhelm IV. . setze 
Wilhelm IX .. Seite 176, Zeile 18: slreiche: Wilhelm VII.. setze: Wilhelm XIII. Eberhard Mey 

Griiser. Marcus: Das Mathildenstift in der Wetterau. Sparkassengeschichte und Regionalge
sch ichte. Darmstadt 1995. 173 S .. OM 29,80 (Schriften zur hessisehen Winschafts- und Unter
nehmensgeschichle. Bd. 1) (ISBN 3-9804506-0-0). 

Im vorliegenden Band wird - unter der Instilutsbezeichnung "Malhildenslifl" subsumien - die 
Geschichle des heute als Sparkasse Wellerau firmierenden GeldinSlituts nachgezeichncl. das in 1990 
(unter diversen Zwischenslalionen) aus drei Ursprungsinstituten, dem Mathildcnstift Friedberg (gegr. 
1833). der Spar- und Leihkasse BUdingen (gegr. 1840) und der Ludwig- und Mathildensliftung Nidda 
(gegr. 1933) hervorgegangen isl. 

Das Kapilel "Grtindung" befaBt sich u. a. mil den Motiven fUr die im ersten Drittel dcs 19. Jh. 
verstarkt zu beobachlCndc Grtindung von Sparkassen. Zum einen wurden innerhalb des nach dem 
Wiener KongreB enlslandenem Slaatenkonglomerats durch die Errichtung von Kreisen mit der 
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gleichzeitigen Griindung begleitender Institute begonnen, die Emwicklung und Integration der ein+ 
zelnen Regionen versprachen. Zum anderen sollte der sich in Unruhen und Aufstanden manifestieren+ 
den weiten Verelendung der Hindlichen Unterschicht durch eine Starkung der regionalen Wirtschafts
entwicklung entgegengewirkt werden. Daneben stand der Wunsch einer Kanalisierung der regiona
len, bislang unkoordinicrtcn Spar- und Leihvorgange. Somit zeigen auch die Mitgliederstatistiken der 
friihen Sparkassenvereine deutlich, daB weit mehr als die Halfte der Mitglieder dem Staatsdienst 
angehorten oderdiesem zumindest nahestanden, wiihrend potentielle Kapitalgeber nur einen geringe
ren Teil ausmachlen. 

Desweiteren beschafligt sich der AUlor mit der Wirksamkeil der Sparkassen, deren Verfolgung 
sozialer Ideale sowie der Fmge, inwieweit die Sparkassen Anteil an der Verbesserung der Lebensbe
dingungen der Hindlichen Gesellschaft hatlen. Insbesondere die zu Beginn der 60er Jahre des 19. Jh. 
einsetzenden Genossenschaftsgriindungen, die sich den Kampf gegen den Wucher auf die Fahne 
geschrieben hallen und daher neben Geldinstituten auch Einkaufs- und Absatzgenossenschaften 
betrieben, lassen eine Oberlegenheit gegenilber den auf das Spar- und Darlehnsgeschaft beschrankten 
Instituten vermuten, denen diese durch Ausweitung ihrer Geschaftstatigkeit (z.B. das Kaufschillings
geschaft) sowie durch Bereitstellung zinsgiinstiger Miltel an die Gemeinden zwccks Subvemionie+ 
rung def Agrarerzeugnisse zu begegnen versuchlcn . 

Ein eher diisteres Bild iSI in dem Kapitel .,Autonomie" gezeichnet, das sich mil der Frage befaBt, 
inwieweit das wirtschaftliche Handeln der Sparkassen von politischen Tendenzen beeinnuBt isl. Der 
Autor arbeitet heraus, daB vor allem in Zeiten eines ehrenamtlich tatigen Vorstandes, der bis nach dem 
Ersten Wehkrieg iiblich war, die Einbindung der regionalen Sparkassen in festgelegte politische 
Zusammenhange iiblich war. Doch auch mit der Annahrung der Sparkassenaufgaben an die der 
Geschaftsbanken und derdamit verbundenen Professionalisierung des Personals bleibt der Primat der 
Polilik erhalten, der sich insbesondere in der nationalsozialistischen Zeil manifestiert. 

Auch sei der Hinweis hier erlaubt, daB z. B. die Diskussionen um die etwaige Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung der Verantwortlichen einer Sparkasse zugleich politische Dimensionen errei
chen, die in einer Geschaflsbank undenkbar waren und damit der Autonomie der Sparkassen deut+ 
liche Grenzen weisen. 

Der vorliegende Band wird abgerundet durch zahlreiche Tabellen und Schaubilder, die text
begleitend einen guten Einblick in die Entstehungsgeschichte der Sparkassen vermilleln. 

Christin~ Swobodo-Komer 

B 0 hIke, Jens: Zur Geschichte der Deutschen Kolonialschule in Witzenhausen. Aspekle ihres 
Entstehens und Wirkens. (Schriften des Werratalvereins Witzenhausen, Heft 29) Wilzenhauscn: 
Selbslverlag des Werratalvereins 1995, 116 S., zahlreiche Abb. 

Witzenhausen ist heute der Standort des Fachbereichs 11 (Landwirtschaft, Intemationale Agrar
entwicklung und okologische Umweltsicherung) der Gesamthochschule Kassel. Einer Vorlliuferein
richlung am selben Ort ist vorliegende Umersuchung gewidmel. die 1994 als Diplomarbeit an der 
sozialwissenschaftlichen Fakultiit der Universitiit der Bundeswehr vorgelegt wurde. Der Verfasser 
wertet neben gedruckler Litcratur ein ungeordnetes Aktenkonvolut aus der Bibliothek des Deutschen 
Instiluts fUr Tropische und Subtropische Landwinschaft in Witzenhausen. Aktenbesliinde :IUS dem 
FUrstlich Wiedischen Archiv in Neuwied und dem Bundesnrchiv (Abteilung POlsdam) sowie einen 
.,Miillkippenfund" von Akten der Kolonialschule im Sladlarchiv Wilzenhausen aus. Die Geschichte 
der Kolonialschule in Witzcnhausen, an der zwischen 1898 und 1943 junge Manner fUr die Arbeit in 
iibcrseeischen Gebieten ausgebildet wurden, ist bisher nicht umfassend erforschl. Auch die vorlie+ 
gende Arbeit bietel - wie der Untertitel angibl - nur .. Aspekle" ihrer Geschichte, die vor allem die 
Zeil vor 1914 betreffen, 

Der Verfasser skizziert die "Vorbedingungen fUr eine Kolonialschule" am Ende des 19. Jahrhun
derts. Die W1tzenhiiuser Einrichtung geht auf die Initiative des Pfarrers Ernst Albert Fabarius (1859-
1927) zurtick, der seil seiner Jugend Verfechter einer nalionalistischen Expansionspolilik - u. a. auch 
als Mitglied des AlIdeutschen Verbandes - war. Parallel zu den Ausbildungsstiiuen fUr Missionare 
strcbte er die Grilndung einer Kolonialschule als einer "Pflanzstatte deutsch-evangelischer Kultur
pioniere" (S. 28) an. Es gelang ihm, die Unterstiltzung des Fiirsten Wilhelm zu Wied zu erlangen, in 
dessen SchloB zu Neuwied 1898 die DeulSChe Kolonialschule gegriindet wurde. Fabarius wurde 
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Leiler der Schule. die im ehemaligen Wilhelmitenkloster in Witzenhausen eingerichlel wurde. Bohlke 
schilden die Vorgeschichte der Griindung sowie Aufbau. Organisation, Finanzierung und Ausbil
dungsziele der Schule. die von Fabarius gepragl wurde. Der Direktor hielt starr an seiner Konzeplion 
von Kolonialptidagogik fest. die .,die Verschmelzung von vielseitiger Iheorelischer und praktischer 
Ausbildung fUr die Uberseeische Taligkeit mlt starker Reglementierung und Disziplinierung als MiUel 
der Charakterbildung" (5. 98) bedeutete. 

Auch wenn die Schule dem krampfhaft aufrechterhaltenen Hochschulanspruch kaum gerechl 
wurde und der Stundenplan Uberfrachtet war. konnte sie bis 1918 739 SchUler anziehen. von denen 
bis 1914 658 ins Ausland. meist in die damaligen deutschcn Kolonien auswandenen. Die als 
ParallelinMitut geplante Kolonial-Frauenschule, die junge Frauen fUr ihre Aufgaben als .,Braute von 
Farmern. Stiltzen der Hausfrauen und Wirtschaftsschwestern" (S. 59) vorbereitcn solltc. bestand nur 
von 1908-1910. 

Bohlkes Arbeil ist ein wertvoller Baustein zur Geschichte der Kolonial schule. Es ist zu wi..inschen, 
daB die Hoffnungcn. die der Vorsitzende des Werratalvereins in seinem Vorwort formuliert. sich 
erfi..illen, und d:1S Gri..indungsjubi Jaum im Jahr 1998 eine weitere Erforschung der Ausbildungsstaue in 
Witzenh,lusen anregt. die dann auf einer breileren Quellenbasis stehen und auch die Zeit nach 1918 
sHirker berUcksichtigen soil le. Eberhard Mey 

Wo r n e r- H e i I. Ortrud: Von der Utopie zur Sozialrefonn: Jugendsiedlung Frankenfeld im Hessi
schen Ried und Frauensiedlung Schwarze Erde in der RhOn 1915 bis 1933. Darmstadt: Hessische 
Historische Kommission: Marburg: Historische Kommission fUr Hessen. 1996.619 S. (Quellen und 
Forschungen zur hessischen Geschichte 10-1). Zugleich: Kassel. Univ. Diss. (ISBN 3-88443-1% X). 

Die vorliegende Dissertation wurde in der Reihe .. Quellen und Forschungen lOr hessischen 
Geschichte" verofTcntlicht. In einer umfangreichen Umersuchung !.tellt die Verfasserin die Entwick
lung dar. die - ausgehend von den Jugendbewegungen des beginnenden 20. Jahrhundcrts und deren 
utopisch-sozialreformerischen Vorstellungen - bis zu den Grundungen der Jugendsiedlung Franken
feld sowie der Frauensiedlung Schwarze Erde ftihrt. Als Ziel ihrer Arbeit gibt die Verfasserin an. "den 
Spannungshogen zwischen den utopischen Idcen dieses Projekts (die Griindung der Frauensiedlungs
gemeinschaft Schwari'e Erde) und seinen sozialreformerischen Auswirkungen lo verdeutlichen"'. Das 
Werk umfaBt den Zeilraum von 1890 bis 1927. Zusatl.lich wird ein kurzer Ausblick auf die weitere 
Entwicklung der Frauensiedlung vor und wahrend des Nationalsozialismus gegeben. 

Nach cincr umfassendcn Einleitung, in der sich die Verfas!'erin unter anderem mil den Fragestel
lungen. Konzeplcn und methodischen Ansiitzen der vorliegenden Arbeil auscinandersetzt sowie ihre 
umfangreichen. :luch aus bisher unvcrofTentlichlem Material bestehenden Quellen vorstellt. wird der 
.. Gcisl der Utopie" an H:lIld der in der Zeit vor dem I. Weltkrieg cnlslandencn Jugendbewegungcn mit 
ihren sozialreformcri~hen Vorstellungen und ihren unter!'chicdlichen Siedlungskonzcptcn vorge
Mellt. wobei auch auf die Madchenjugcndbewegung al.<. Tcil der allgcmeinen Jugendbewegung 
eingegangen wird. In den nachsten beiden Kapileln schildert die Verfasserin die Lebensgeschichte der 
beiden Griinderinnen dcr Frauensiedlung Schwarl.e Erde: Elisabeth Vogler (1892-1975) aus Kassel 
und Marie Buchhold (1890--1983) aus Dannstadl. Bcide Frauen. die zunlichst im Lehrberuf tatig 
waren und auch der Wandervogelbewegung angehOrten. slrebten die Verwirklichung padagogischer 
sowie sozial- und wirtschaftspolilischer Ideen der Jugendbewegung in einer eigencn Siedlungs
gemein~haft an. Als weiterer ..idcen- und kullurgeschichtlicher AnsalZ" in der Betrachlung des 
Lebenl,werkl, der am Projekt Schwarl.e Erde beteiligten Frauen werdcn die von M. Buchhold 
\ertretenen religifi-.en Vorstellungen. die sich an Elcmente asiali~her Religioncn anlehnen. darge
stellt. Sowohl E. Vogler als auch M. Buchhold waren weiter ftihrend an der Diskussion Uber die 
Bedeutung wciblicher Gemein~haflen innerhalb dcr Jugendbilnde bcteiligl. Vor allem M. Buchhold 
legte Nachdruck auf die Bildung gesondcrter weiblicher Gemeinschaften. in denen ebcnfalls "die 
Utopie einer reformierten Gesellschaft'" verwirklicht werden sollte. 

Das folgcnde Kapilcl beschtiftigt sich rnil der Jugendsicdlung Frankcnfeld. in der die beiden 
Fraucn Vogler und Buchhold das erste Mal i'usamrnenarbeitelcn. Die 1919 gcgrUndete Sicdlung 
muBte ~hon nach cinem Jahr wieder aufgegeben werden. Dic Utopic von der idealen Gemeinschaft 
konnte hier nicht vcrwirklicht werden. Das Siedlungl,projckt schcitcrte unter anderem an den unreali
I,tischen Einl,tcllungcn der Mitglieder sowie an der helerogcncn ZUl,ammcnsellUng der Gruppe. Da!' 
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vorlelzle Kapilel wird schlieBlieh der Frauensiedlungsgerneinschaft Sehwarze Erde gewidmel. die 
1923 von E. Vogler und M. Buehhold gegrii ndet wurde. Die Griinderinnen hatten den Vorsatz. die in 
dem Siedlungsprojekl Frankenfeld begangenen Fehler zu vermeiden. Die Gemeinsehaft Sehwarze 
Erde konzentriene sieh nur auf Frauen. Die Ulopien von der idealen Solidargemeinschaft wurden 
1.war nichl aufgegeben. wurden aber der Realitat angepaBI. Ziel und Aufgabe der Frauengemeinsc haft 
war es. den Frauen neben dem Leben in der Familie im traditionel1en RollenversUindnis einen 
alternativen Lebensentwurf aufzuzcigen. Die Siedlung war nichl nur eine Winschaflsgemeinschaft, 
sondem auch eine Frauenausbildungssliitte, die durch das Angebol von Kursen. vor allem im 
gym nasti schen Bereich, auch Frauen von auBen zur Verfilgung stand . Mil der offiziellen Grilndung 
einer Schule fUr "sozialangewandte Gymnastik und Korperpnege" bcschritt die Frauengemeinschaft 
Sehwarze Erde einen neuen Weg. und zwar den "der Professionalisierung und instilutionalisierung 
einer sozialreformerischen Tatigkeit von Frauen im gym na.<.t ischen Bereich". Damit war es nach 
Meinung der Verfasserin den verantwonlichen Grtinderinnen dieses Siedlungsexperiments gegHickl. 
ihr Lebensgemeinschaftsprojekt 1.U verwirklichen. Mil der In stilutionalisierung des neuen Frauenbe
rufs einer .. Sozialgymnasti n' ; erfolglc die Integration ihrer Arbeit in den sozialen Entwicklung.<.prozeB 
der Weimarer Republik. Die 1927 gegriindeteAusbi ldungsstaue Schwarze Erde bildet als Berufsfach
schule fur GymnaMik und Gesundheitserziehung noch heute Gymnasti ... lehrerinnen - inzwischen 
auch Gymnasti ... lehrer - aus. 

Man sollle das Werk nicht zu m Beslseller fUr H istoriker sch lechthin hochst ilisieren , aber fUr ei nen 
sozial -alternativ aufgeschlossencn und femini stisch interessierten Leserkreis bietet cs ein weites Feld 
von Anregungen und ist vorzUglich geeignet zur Abkliirung des eigenen Standortes. 

MagdCl TIu"erling 

S k 0 r van. Manina: Das Hilfswerk der Evangeli\Chen Kirche und seine FliJchtlingsarbei t in Hessen 
1945- 1955. - Bd. 5 der Forschungen zu r Integration der FHichtlinge und Venricbenen in Hessen nach 
1945, hrsg. vom Hessischen Hauptstaatsarchiv in Verbindung mit der Historischen Kommission fUr 
Nassau. Wiesbaden 1995, 283 S. 

Seit der Arbeil von Lemberg und Edding (Hr..g.) "Die Vertriebenen in We~ldeulschland. Ihre 
Eingliederung und ihr EinnuB aufGesellschaft. Wirtschaft. Polilik und Gei~le~leben·'. Kiel 1959, ist 
der deutschen Fluchtlingsfarschung mehr oder weniger intensi ... Aufmerksam keit geschenkt warden. 
Seit gut zehn lahren aber wird /ielstrebig auf brciter Front ge foro,;cht. weil Migrationsfragen und die 
rnit ihnen verbundenen A.ng!lte vor Oberfremdung infolge der politischen Entwicklung hochaktuell 
sind. AnlaB fUr die / ... 1hlreichen Publikalionen sind also nicht. wie irnmer wieder angenommen wird, 
anstehende lahrestage, sondern die bereits angesprochenen inhaltlichen Grii nde. 

Die vorliegende Unlersuchung isl eine von der luslus-Liebig-Universit:it GieBen angenornmene 
DiS!iCrtation . Sie beschaftigl sieh Illit einem bi!lher relat i ... unbeachteten Wirkungsfeld der kirchlichen 
Hil fcleistung fUr FlUchll inge und Venricbene. Es gehl in der Arbeit nicht vorrangig um das Il il fswerk 
der E\'angel ischen Kirchc, sondem um das Wirken dieser Einriehtung in Hessen, also auf landes
kirchlichcr Ebene Unler AusschOpfung bisher uner'iChlossener Quellenbestande. So ist es moglich, 
untero,;e hiedliehe. rcg ionalbed ingle Losungsversuche ins Blickfeld LU nehmen. 

Ausgehend von einer kurzen Darstcll ung der Entstehungsgeschichte des H ilfswerkes auf 7entraler 
und landeskirchlicher Ebene wendet sich die Verfasserin den entscheidendcn Fragen naeh dem 
Selbst .... e~tiindnis des Hil fswerkes. den regionalen organisatorischen Strukturcn, den Mitge<,laltungs
moglichkeiten der Flilehtlinge an der Hilfeleistungsarbe it. dem Bcdurfnisfeld der zu Unte ..... liJlzenden 
und auch nach der Bedeutung der Hilfeleistungen fUr die EingJicdcrung / u. Entstanden ist dabcj ei n 
Slandardwerk, das durch das beigegebene Regio,;ter schnell und zuvcriass ig liber viele Einzelfragen 
zu r Flilchtlingsproblematik und lOr Ailchlling!lhilfe hinuntcr bis auf die Ortsebene in beiden Landes
kirchen infonniert. Der Leser und Benulzer des Bandes wi rd seine Heimatgemeinde. sic her aber 
seinen Kirchenkreis als handelnde und helfende Institution finden. Das Buch hat also auch fur die 
Onsgeschichlsforschung Bedeutung. 

Ocr solide ausgeslattete Band selZl die gute Tradition der Rei he "Forschungen zur Integration der 
FliJchtlinge und Venriebenen in Hessen nach 19~5" fort und sollte in keiner Bibliothek fehlen. 

Friedric"-Kar/ Boas 
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Kunstgeschichte 

M a i er. Sabine: Der Franziskus-Ahar zu Niederwaroldem. Erkenntnisse lOf Bildentslchung und 
Maltechnik in def Spl:i.lgotik. Arolsen: Selbstverlag des Waldeckischen Geschichtsvereins 1995. 
195 S .. zah lr. Abb. (Band 8 def Reihe .. Waldeckische Forschungen"). 

Einen erhellenden Beilmg ZUf (Kunst-)Geschichlc des Waldecker Landes und cinen aufschluBrei
chen Einblick in die Arbeitsweise ciner spatgotischen KUnstlerwerkstatt: Beides bictct Sabine Maiers 
Dissenation "Der Franziskus-Altar zu Niederwaroldern", 

Mit Akribie beschreibt sic nicht nur die verschiedenen optischcn Untcrsuchungsmethoden. die sic 
zur Beurtcilung des FlUgclaltars aus dem frtihen 16. Jahrhunden herangezogen hal. sondern auch 
Bildvorbercitung und Ictztcndliche AusfUhrung der miuelalterlichen KUnstlerwerkstal1 unter ihrem 
Meister. einem Korbacher FrJnziskaner. 

Dcutlich wird dabei, wie sehr die Zeitumsttinde EinfluB nahmen auf die Bitdgestaltung: Vor dem 
Hintcrgrund der heromnahendcn Reformation versucht der Moneh·KU nsllcr. die fram.:iskanische 
Ordensideologie als Grundlage fUr eine reehle Lebensweise durch seine bildnerische Dar~leJlung zu 
bckruftigen: Die GegenUben.tellung der Vita des HI. Franziskus - zu sehen auf den SeitenflUgeln - mil 
der Kreul.abnahme Jesu Christi auf der Mil1eltafel des Altarbildes lassen diesen I nterprctationsansalz 
Maiers sehr plausibel erscheincn. 

DaB der Franziskus·Ahar nkht von Beginn an in Niederwaroldem. einem kleinen Ort nahe der 
heutigen Kreisstadt Korbach. sondern in Korbach selbst stand. diese in der KunSI· und Profan
Geschkhlc mchrfach diskutierte These wird von Sabine Maier bestatigL Literaturhinweise und 
bildtheologische BelUge rechtfertigen naeh Oberzeugung der Autorin die Annahme. er sei werst flir 
das heule nieht mehr existente Korbacher Franziskanerkloster bestimmt gewesen. Naeh der Aufhe· 
bung des Klosters. ~o Maicr. sei der Altar dann liber cine Zwischenstation in der Korbacher Nikolai· 
Kirche vermutlich im spaten 18. oder frohen 19. Jahrhundert naeh Niederwaroldern gelangt. 

Mil der Aufarbeilung der lokalen Enlstehungsgesehichte des Kunslwerkes und seiner Bedeutung 
fUr die Region macht sie gleiehleitig deutlich. daB der FIUgeJahar aus dem Jahre 1519 jahrzehnlelang 
ein in seinem Wert verkanntes Dasein fristete. So wurden zum Beispiel in Niederwaroldem die 
ScitcnflUgcl vertauscht. die Miuellafel wurde als Sehalldeckel der Kanzel miBbraueht. Dies und 
andere Releptionszusammenhange werden dabei von ihr sehr gu t bebilderL Scit der Wiederauf
ste llung als FIUgelaltar im Jahre 1966. so Maier weiter, werde der Wert des Altars endlieh wieder 
ermessen: Sehon zweimal sei er inzwischen zu bedeutenden Ausslellungen angefordert worden. 

Sabine Maiers Dissertation. die an der Universitiit Frankfurt entstand. gehl mit dem Ausblick auf 
die Wirkungsgcsehiehte des KunSlwerks und dem tiefen Einblick, den sie in die Arbeit einer 
miuelalterlichen KUnsllcrwerkstatt gewuhrt. schl ieBlieh Ober die Lokalgeschichle hinaus. Sie iSI 
damit auch ein wichtiger Beitrag zur Spatgolik·Forsehung und kt}nnte - wlire !,ie nicht im Jargon der 
Kunsthistoriker geschrieben - sogar fUr fachfremde und jugendl iehe Leser von groBem Interesse sein. 

Britta BallS 

B ae u m e rt h. Karl. Se j b. Gerhard: Geformt und gegossen. Gestalteles GuBeisen und Eisenkunst
gu8. Hrsg. im Auftrag der Freiliehtmuseum Hessenpark GmbH von Peter Jani sch. Neu Anspach 1996. 
147 S .. ein durchgehend bebilderter Kala1og. 39.80 DM. 

Die reiehhaltige Ausstellung .. Gestaltetes GuBeisen und EisenkunslguB im 19. und friihen 20. 
Jahrhundert" bietet im Hessenpark einen ansprechenden Eindrud. und gehl mil vielen Gebrauchs· 
gegenstullden weh Obcr kunslgeschichtliche Fragen hinalls. Hiermit verfolgt die Dauerausslellung in 
ihrem Ansat ... neue Wege. und SO bekommt die in Jahrzehnten zusamlllengetragene Sammlung Seib 
endlieh einen wUrdevollen Rahmen. Nattirlich wurde auch eine Forderung der Buderus Guss GmbH 
eingebraeht. die sich bekanntlich mil KunstguB in der seit 18 17 erworbcnen Hirzenhainer HOne groBe 
Verdienste erworben ha!. Diese groBte oberhessische Anslalt muBle, wie so viele Produktionsan1agen 
im Dreil3igjahrigen Krieg (n ieh t 1929!). kaltliegen, besehaftigte sich von 1946 an mit dem reinen 
KunslguB und wird in einem kleinell Kapitel aueh entsprechend gewOrdi gt. So konnte die verlorene 
Tradition der GieBereicn Gleiwitz und Berlin wieder aufgenommen werden. Mil filigranen 
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KleinslguBwerken ab 3.9 Gramm Gewicht ist die Grenze des Werkstoffes GuBeisen ( .. Devarenne
Schmetterling" von 1821) sichtbar. friihe Bibelthemen auf Kastenofenplatten. in Nachfolge des 
Kloslers Haina. veranschaulichen den weiten Weg. den der Werkstoff seit der Renaissancezeit auch 
technologisch zurticklegte. Dies findet s ich in Kapiteln ti/en, Kin:/le find Friedho/ oder Kamin - find 
O/enzubehor ansatzweise wieder. Der Rezensent konnte sich unHingst selbst in der Ausstellung davon 
Uberzeugen. wie das Konzept auf Studierende. Bauhandwerker und andere Besucher wirkte und 
angenommen wurde. Der Katalog. der bewuBI den all!aglichen Umgang mit dem Eisen bearbeitel. 
will nallirlich nicht die weiteren Moglichkeiten der Rezeption hervorheben . Man hatle Uber die 
dargestellten Tilel erster GieBereikataloge () 834ft) hinaus. u. U. auch - ggf. Uber FuBnoten oder einen 
wissenschaftlichen Anhang auf den letzten leeren Seiten - kurz auf die hessischen HUnen des 
19. lahrhunderts eingehen konnen. AuBer weltbekannten Hiiuen wie Lauchhammer und Sayn gab es 
kurhessische HUuen. die bedeutende Mengen KunSI- und GebrauchsguB, auch fUr den Verkauf nach 
Obersee. herstellten . Im Rahmen dieser Einschrankungen ist der reichillustriene Katalog-Band auf 
eine schnelle Kurzinformalion eines breiten Publikums zugeschniuen und wird sicherlich weitere 

Aufiagen erleben. Siegfried Lorze 

S c h a n ze. Helmut (Hrsg.): Romantik-Ha ndbuch. Stuttgart: Kroner Verlag, 1994. XXIV/802 S. 

Im Vorwort des Handbuchs spricht H. Schanze davon. daB es ein Wagnis sei. ein so1ches Werk in 
Angriffzu nehmen (S. XIV). Es sol1 dem Anspruch gerecht werden, als "Enzyklopadie" (S. XV) zu 
dienen. als "Vademecum .... (als) ein Lese- und Nachschlagebuch. ein .Findebuch·. das den Zugang 
zu anderen BUchem. zur Primlirliteratur und zur Forschungsliteratur erofTnet" (S. I 0). 

Auf Seite I der Einleitung heiBt es auBerdem. die Literaturwissenschaft als ganze habe sich langst 
vom .. deutschen'· Gegenstand " Ro mantik" emanzipiert: Romantik sei aktuell als "die Ubemationale. 
die europaische. die aufklarerisch-kritische. die rationale. die moderne" Romantik (S. I). Dieser 
zutrefTenden Festste l1 ung steht d ie Aussage entgegen. daB .. Ereignisse der deutschen Literaturge
schichte im Vordergrund der Dokumentation stehen. Der deutsche Anteil is! (in diesem Werk) 
Uberrepriisentiert" (S. 11). Dies ist durchaus richtig gesehen. allein schon, wenn man bedenkt. daB den 
europai schen EinflUssen auf die deutsche Romantik und den Zusammenhangen zwischen deutscher 
und europaischer Romantik insgesamt nur 58 von 802 Seiten gewidmet s ind. Die Deutsch
Zentriertheit soli an ei nigen wenigcn Beispielen belegt werden: 

a) Teil I (S.16ff.) ist beti telt: ,,Zeitkontext - Ei nfiUsse und Wirkungen"; die KapitelUberschri ften aber 
lauten: .. Deu tsche Politikgesch ichte ....... .staat und Gesellschaft in Deutsc hlund", "Die wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung im Deutschland ...... A)s habe es Zeitkontex! nur in Deutschland 
gegeben! 

b) Auch das Kapilel " Die Auseinandersetzung der Romantiker mit der Auflclarung" (S.79ff.) beginnt 
mi! der Frage: . .I st die Romantik ein neuer Anfang der t!emschell (Hervorh . L. H.) Lileratur- und 
Ideengeschichle ... 1" (So 79) Der Text wird dami l ausdriicklich unter den Bl ickwinkel der Genna
nistik subsumiert. obwohl die Aufklarung und die Auseinandersetzung mit ihr sicherlich ein 
europliischcs Phlinomen darstellen. 

c) Auf Seite 136 heil3t es (in KapileI2. 1: Frall~i)sische Romalllik), .. d ie franzosi'iChe Eigentradilion in 
Literatur (ROUSSEAU. DIDEROT) und Politik (Franzosische Re,,'olution, NAPOLEON) darf ... 
nichl unterschatzt werden". In der Bibliographie aber fehlt z. B. eine so grundlegende Arbeit wie 
Jean Starobi nski <i }eall·}acqlles ROlIsseall (Pari s: Gallimard. 197 I). offenbar dcshalb. wei I es sich 
nicht um ei ne germanistische Arbeit handelt. 

d) Im Zusam menhang mit der Gc\Chichle de~ Aphorismu<i wird daruufverwiesen. daB die Fragmente 
der Frilhromantiker an die Tradition der franzos ischen Mora/isten anknUpfen. Das sollte die 
Verfasser eigentlich veranlaBt haben, auf ei nige der Forschungsarbeiten der Romanislik zur 
franzosischen Morulistik (z. B. 1. von Stllckelberg: Fran:ijsische Momlistik im ellropiiischell 
KOllle.lt . Darmsladt. 1982, odet D. Steland: Moralislik 11IIt! Er..iih/AIIIISI. Milnchen. 1984) hinzu
weiscn. Die einschHigigen Arbeilen sind jcdoch nicht aufgelistet. 

Die hier an wenigen Beispiclcn kritisierte Limitierung auf den "deu tschen" Ruhrnen zicht ~ ich wie 
ein roler Faden durch das ganze Werk. Es ware folglich nur redlich. den Titel in HwuJbllch der 
delllschel/ ROllumlik umlubenennen. dann konnte man als Fazit feststellen: Das H:mdbuch ist Gcrma-
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nisten und soJchen, die sich mil der deutschen Romantik befassen wollen. zu empfehlen; fi.ir 
diejenigen, die sich ein umfassendes Bild der europaischen Romantik und ihres Fortwirkens machen 
wollen, bietet cs nur Teilaspekle. 

Urn dem Anspruch der Germanislik gerechl zu werden, arbeilen die Autoren mit gro6er wissen
schafrlicher SorgfaJt und Vorsichl und mit viel Liebe zum Detail. Dies wird insbesondere auch an den 
Bibliographien zu den einzelnen Unterkapiteln deullich. die bis zu den lahren 1992193 ein sehr gUI 
nutzbares Instrumentarium darstellen. Das gleiche gilt flir den Einsatz des Buches als Findebuch. als 
Nachschlagewerk fUr Primarliteratur, aber auch fi.ir biographische Informalionen (vg!. Teil IV: "Bio
Bibliographien", S. 615 ff.) kann auf reichhaltiges Material zUrUckgegriffen werden. 

Ein Handbuch iSI nicht der Ort fi.ir EinzeJanalysen, cs muB naturgemaB verallgemeinern oder 
Materialien kompilieren. Die folglich notgedrungen kurLgefaBten Interprelationen, die zu einigen 
Primarwerken gegeben werden. s ind meist so angelegl, daB ein hilfreicher Ansalz flir Delailanalysen 
daraus entwickelt werden kann. Sie untermauern auch den Anspruch, Iiterarisch Interessierte an die 
Malerie heranlOfilhren. Es gehl den Auloren aber 3uch darum, wie schon ein Slick auf das Inhaltsver
zeichnis zeigl, die sehr sauber herausgearbeiteten Phasen der romantischen Literatur in einen mt)g
lichst umfassenden geschichtlichen, politischen, wissenschaftlichen und kilnsllerischen Kontext ein
zubetten. 

Ein Problem liegl in der Natur des Handbuches als Nachschlagewerk begrundet und betrifft die 
Leserinnen und Leser, die an die Romantik und insbesondere an die Literatur der Romantik herange
filhrt werden soUen. FUr sie dUrfte der LesespaS aufgrund der Konzentralion von Namen und Werken 
und sonstigen Fakten getriibt sein. Als Folge wird ihnen gelegenllich auch da.'> zu den Auloren und 
Werken AusgefUhrte wenig sagen. Sie sollten sich einfach auf die mil Sachverstand vorgenommenen 
Klassifizierungen wie "grundlegend", "wegberei tend" u. a. verlassen und die darunter gemachten 
Angaben zu Namen und Tileln zum Einstieg in das Kennen lernen von Werken der Epoche nUlzen. 

Ludwig Hochgeschwender 

Varia 

K I e in . Thomas: Der preuBisch-deulsche Konservati smus und die Entstehung des politischen 
Antisemitismus in Hessen Kassel (1866-1893). Ein Beitrag zur hessischen Parteiengesch ichte. 
Marburg: Elwert 1995.309 S. (ISBN 3·7708·1057·0). 

K I e in, Thomas: Die Hessen als Reichstagswahler. Tabellenwerk zur politischen Landesgeschichte 
1867-1933. Driller Band: GroBherzogtum!Volksstaat Hessen. Marburg: Elwert 1995, 1430 S. ( ISBN 
3·7708· 1052·X). 

Mil der Antisemitismus-Untersuchung wird eine LUcke in der hessischen Parteiengeschichte 
geschlossen. Basis der Studie si nd bisher nicht genutzte QueUen wie Zeilungen aus dem Sereich des 
Regierungsbezirks Kassel. Archivalien aus dem Bundesarchiv, dem Geheimen Staatsarchiv sowie 
dem Hessischen Staatsarchiv Marburg. Es verwundert, daB unter den benutzten Darslellungen Bern
hard vom Brockes verdienslvoller Beitrag im Sammelband "Marburger Geschichle" Marburg im 
Kaiserreich /866-/9/8 nicht auftaucht. denn vom Brocke hat dort unter dem Untertilel Geschichfe 
ul1d GesellschaJt, Paneien und Wahlen einer Unil'ersitiifssradf im wirfschajflichel1 und sozialell 
Wandel der indl/sfriellen Rel'oll/fion wichlige Ergebnisse seiner Forschung zur Parteiengeschichte 
zusammengetragen und dabei natUrlich auch den Antisemitismusaspekt behandclt. 

In der Einleilung referiert Klein den Forschungsstand und steckt den Rahmen seiner Arbeit ab. 
Besonders verdienstvoll ist die klare Definition des Begriffs konsen'aliv, Konsen'alismus (S. 9). denn 
mil dieser Begriffsklarung laBt sich sehr gut arbeilen: Die Entstehung und Ausbreitung des politi
schen Antisemitismus wird vielfliltig belegl und ert)ffnet neue Perspekliven lOr Beurteilung der 
Situation in den zwanziger und drei6iger Jahren dieses Jahrhunderts. Denn mit der Erfolglosigkeit bei 
den Reichstagswahlen 1890 verschwand zwarder preuBisch-deutsche Konservalismus als die bestim
mende politische Kraft in Nordhessen. die zuletzt von einer Mehrheil getragenen anlisemitischen 
Positionen in den Kopfen der Anhanger bestandenjedoch weiler. Es lassen sich klare Linien bis in die 
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veroffentlichte Meinung in der Weimarer Republik verfolgen. Klein kommt das Verdienst zu, diese 
Perspektiven eroffnet zu haben . Kleins Darstellung wird lebendig, wenn er die Akteure z. T. sehr 
ausfti hrlich (z. B. Karl Grimm) in ihrem Aktionsradius beschreibt, sie wird jedoch schlecht lesbar, 
wenn er seiner stilistischen Eigenart folg!, das Satzende durch immer wieder neue Einschiibe 
moglichst weit nach hinten zu verlegen. 

Hilfreich ist das ausfi.lhrliche Personen- und Sachregister sowie die detaillierte Inhaltsiibersicht, die 
die fehlende Kapitelzusammenfassung nahezu kompensieren kann. 

* * * 
Mit dem Tabellenwerk zu den Reichstagswahlen liegt nun eine flir alle Landesteile des Bundeslan

des Hessen flir aJle Reichstagswahlen , Volksentscheide und ReichsprUsidentenwahlen bis in die 
ortlichen Wahlbezirke hineinreichende Dokumentation vor. 

Knapp ein Drittel der Wahlergebnisse zwischen 1867/68 und 1933 sind sch lecht, vielfach nur 
durch Zeitungen liberliefert. So kann das volle Spektrum der Wahlstati stik nur selten erreicht werden. 
Dennoch iSI die vorliegende Dokumentation von sehr hohem Wert, weil sie das, was an Daten 
vorhanden ist, in libersichtlicher Wei se subsumiert. Flir alle, die mit diesen Daten arbeiten wollen, ist 
es unerlUBlich, di e Einleitung zu lesen, da hier die Verfahren z. B. bei Vorliegen unterschiedl ich 
liberlieferter Ergebnisse oder Wahlbezirksveriinderungen etc. beschrieben sind. Die Ubersichtskarten 
am SchluB beziehen sich auf alle drei Bande. Gerhard Simon 

S c h mid t , Manfred G.: Worterbuch zur Polilik. Stuttgart: Kroner 1995, 1106 S. 

Angesichts rascher Veranderungen im innen- wie auBenpolitischen Leben modemer Slamen, 
insbesondere der europtiischen, stelh die Herausgabe eines politischen Worterbuches von handlicher 
Geslalt nicht nur eine groBe Herausforderung dar, sondern auch ein Risi ko bezliglich der noch 
gliltigen Stichworter und besonders der weiterflihrenden Lileralur, die fUr die vertiefte Orientierung 
der polilisch Interessierten alter Schichten doch unabdingbar erschei nt. 

Die libergrei fenden Zusammenhange zwischen den mehr als 3000 Stichwortem sollen elwa 12000 
Querverweise herstellen. Bleiben die eigentlichen Auswahlprinzipien fUr ein soJches Lexikon auch 
schwierig zu beslimmen, so fragl man sich doch, ob die Begriffe "Abgeordnetenhaus" oder "Auslie
ferung" noch mil 7 Zeilen erkllirt werden mlissen, Bei Stichproben wurde ersichtlich, daB der 
Herausgeber sich bemlihl, bei politischen Wehanschauungen knapp auf die Exislenz verschiedener 
Interpretarionsansalze zu verwei sen (Nalionalsozialismus). Die Sekundarlileratur ist in den meisten 
Fallen auf den Stand von 1993/94 gebracht worden, wenn es auch Artikel gibt, in denen nur 
Sekundarliteratur aus dem Jahre 1970 angeftihrt wird. Ob bei der Komplexi tat der neuzeitlichen 
politischen Wissenschaften , ihrer Verzahnu ng mit anderen Lebensbereichen, ein ei nziger Fach
wissenschaftler sich die Mlihe machen soil le, ein soJches Lexikon zu erarbeiten, oder ob er nichl eine 
groBere Gruppe von Kollegen flir die Milarbeit zu gewinnen aufgerufen ist, ist immerhin zu fragen. 
Gerade weil Lexika seitjeher Inslrumente der Meinungsbeeinflussung waren und auch noch sind, lUSt 
das politische Worterbuch zwar einen z. B. dezidierten marxistischen Standpunkl vennissen, nimmt 
vie lmehr eine Art liberal -demokratische Position ein, doch solhe der Benutzer andere polilische 
Lexika zum Vergleich heranziehen , da gerade politische Prozesse und Konflikle sehr unlersch iedlich 
dargestelh werden konnen. Das gilt besonders ftir die statistischen Angaben und ihre rasche Wandel
barkeit, siehe z. B. das Arbeilslosengeld. Aktuelle Entscheidungen, Prozesse oder Einrichtungen 
wurden mit Begriffen wie "Ethnische Sauberung", "Maaslrichter Vertrag", "Asyl'\ " Dri tte Welt" 
unler Angabe von Literatur angemessen beriicksichtigl. So kann das Worterbuch flir Schliler, Studen
ten, Gewerkschafter nlilzlich sein, flir wissenschaftliches Arbeiten kann es nur eine erste, knappe 
Orientierung bieten und mull durch andere Lexika erganzt werden! Volker Petri 

Bra u n e is, Wolfram: Der Wanderfalke in Mitteldeutschland - gelungene Wiederansiedlung durch 
ein Auswilderungsprojekt. Schriften des Werratalvereins Witzenhausen, Hefl 3 1, 1996, 

Die vorliegende Publikation beschreibt ein auBerst inleressantes, vom Land Hessen gefOrdertes 
und erfolgreich abgeschlossenes Projekt, nam lich die Wiederansiedlung von Wanderfalken in Mittel
deutschland. Notwendig war ein so1ches Projekt geworden, weil in den Jahren zwischen 1955 und 
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1965 ganz allgemein ein dramatischer Ruckgang in der Population der Wanderfalken zu beobachten 
war. 1966 war derTiefststand erreicht, was gleichbedeutend war mit dem Erloschen der Population in 
Mineldeutschland. Als Ursachen sind neben Aushorstung und direkter Verfolgung die Gefahrdung 
durch Tourismus und Freizeitaktivil.iiten (Storungen im Brutrevier) sowie die hohe Pestizidbelastung 
zu nennen. 

W. Brauneis. ein landeswei t anerkannter und iiuBerst kundiger Omithologe, war der geeignete 
Mann flir dieses umfassendste Projekt. das jemals zur Rettung einer Vogelart im Lande Hessen 
entwickelt worden is!. In der vorliegenden Schrirt beschreibt er protokollanig die Wiederansiedlung 
der Wanderfalken. So werden u. a. Methode und Strategie der Auswilderung, praklische Fragen wie 
Beringung. Wiederfunde und RUckmeldungen. rechtliche Grundlagen und verpflichtende Grundsiitze 
sowie MaBnahmen zur Lebensraumverbesserung dokumentiert. Eine reiche Bebilderung und zahl
reiche Grafiken dienen zur lIIustrierung der 48 Seiten starken Schrift. Die Biologie des Wanderfalken 
wird kurz, aber trotzdem sehr grlindlich im Anhang des Buches beschrieben. 

Alien, die an der Ausbreitung des Wanderfalken inleressien sind oder in tihnlichen Projekten 
involviert s ind, ist diese Schrirt warmstens zu empfehlen. Heiner Ehls 

Him m e I un d E rd e. Frauen in Gewaltverhaltnissen. Hrsg. von Frenzen. B .. Hofmann. U .. Leyh, 
A .. Rohloff, A. und Schmittinger. I. im Aurtrag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
Marburg: Jonas Verlag 1995. 144 S. (ISBN 3-89445-193-9). 

Die vorliegende Publikation ist zugleich der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung. die von 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau als Beitrag zum 6ffentlichen Diskurs zu diesem 
Thema geleistel wurde. Dabei geht es weniger urn die Formulierung allgemeingUltiger Lebenshilfen 
als um die Vermiulung individueller Standpunkte in Form einer kUnstlerischen Auseinandersetzung 
mit den Themen Gewah. Sexualittit. Angst, Lust u.a. Die Priisentationsformen sind ebenso vielschich
tig wie das Thema und reichen von Malerei uber Photographie bis hin zum Videofilm. die in den 
Werken zum Ausdruck gebrachten GefUhle variieren von Rache und Macht bis hin zu Witz und lronie. 

Ergtinzend zur Ausstellung wurden in den Katalog flinf Aufstitze aufgenommen, die sich u. a. mil 
den chrisllich tradienen Mtinnlichkeits- und Weiblichkeilsbildem. Migrantinnen in Gewaltverhalt
ni ssen, dem Spannungsverhtiltnis zwischen Gewalt und Liebe sowie den strafrechllichen Konse
quenzen flir Frauen. die auf Gewalt mit Gegengewah antworten. beschtiftigen. 

In einem weiteren Kapitel werden Frauenfiguren aus der Mythologie und der Bibel unter 
geschlechterstereotypischen Aspekten beleuchtet und dabei Parallelen zu hcutigen Werten und Nor
mcn aufgezeigt. die sich u. a. htiufig in der Werbung widerspiegeln. Christine SlI'oboda-Korner 

Au8erhessische Themen 

We i B. Ulman (Hrsg.): Erfurt. Geschichte und Gegenwart. Weimar: Verlag Hermann Bohlaus 
Nachfolger 1995. 522 S .. 70 z. T. farbige Abb. (Schriften des Vereins flir die Geschichte und 
Altcrtumskunde von Erfurt. Bd. 11 ) (ISBN 3-7400-0952-7). 

Der vorliegende Band enthalt ei ne Auswah1 der Referate. die im Juni 1992 auf dem Kolloquium 
.. Erfun - Geschichle und Gegenwart" gehalten worden sind. Die Beitrage sind von Wissenschaftlern 
aus Deutschland. Osterreich und der Schweiz verfaBt worden und zeigen ... daB mit der geschicht
lichen GroBe und Geltung von Erfun die neue politische Position als thliringer Landeshauptstadt 
korrespondiert". Aufgenommen wurdcn auch Aufstitze. die nichl direkt mit der obigen Tagung in 
Verbindung standen . Sie stammen aus der Feder der Kunsthistorikerin Helga Hoffmann und der 
Professoren Karl Heinemeyer und Peter Moraw. 

ZuntichSI umreiBI Ulmann WeiB mit dem Beilrag .. Erfurt in Europa - Erfahrungen und Erwartun
gen" den tiuBeren Rahmen des Kolloquiums. Dabei gehl er von den Erfahrungen des Vikars Konrad 
Slalle aus. die dieser in dem Denkbuch seines Lebens und seiner Zeil am Ende des 15. Jahrhunderts 
niedergelcgt hat. Das von Slolle entworfene Geschichtsbild is! kirchlich geprUgt. das heiBt. es hat 
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europaische Weite. In seine Chronistik finden Ereignisse von Italien bis nach Skandinavien Eingang. 
In diesen weiten Raum ist die Geschichte Thtiringens und Erfurts eingebeneL Von besonderem 
Interesse sind Slolles Berichte tiber das Leben und Trciben im spiitmittelalterlichen Erfurt. das er von 
seiner Kurie am Domberg beobachtete. Schon Stolle erkannte die Mittlerrolle Erfurts zwischen Ost 
und West. Das gilt nach der Wende von 1989 urn so mehr "unter den Rahmenbedingungen der sich 
vollziehenden Europaisierung". 

Jlirgen John betrachtet "Erfurt als Zentralort. Residenz und Hauptstadt". Im Falle Erfurts habe man 
es eher "mil der Geschichte verhinderter und begrenzler Hauplsladt· und Residenzfunktionen zu tun", 
weil die Stadt weder Bischofssitz noch ReichSSladt geworden sei. Die 1664 erfolgte Einverleibung in 
den kurmainzischen Slaal hane ihr nur die bescheidene Funktion einer Slanhalterresidenz einge· 
bracht. Immer habe Erfurt mit Weimar konkurrieren mlissen, das 1920 Hauptsladt des Landes 
ThUringen geworden sei. Ersl nach Errichlung des neuen Bundeslandes Thtiringen sei man der 
geschichtlichen Rolle Erfurts gerecht geworden. 

Karl Heinemeyer zeichnet die Geschichle Erfurts im frOhen Mittelalter nach. Ausgehend von der 
von Bonifatius veranlaBten Grtindung der drei Missionsbisttimer WUrzburg. Btiraburg (bei Fritzlar) 
und Erfurt urn 742 diskuliert er die Bedeulung der von Bonifatius flir die drei Bischofssitze verwende
ten Begriffe castelltlll/, oppidum, urbs und locus. Anders als die auf ·burg endenden Namen WUrzbu!,& 
und Btiraburg ist der Ortsname Erfurt mit dem Grundwort -furt gebildet, bezeichnet also einen 
FluBUbergang, Der erste Bestandteil des Namens Erfurt gilt heute eher als alter Gewassername fUr 
diesen Abschnitt der Erfurt durchflieBenden Gera. Nach dem heutigen, allein der Archaologie zu 
verdankenden Forschungsstand handelte es sich bei dem IOCUJ Erfurt urn eine alte und recht groBe 
Siedlung, die frUh Bedeutung im Uberregionalen Fernhandel besaB. Die baldige Aufuebung des 
Bislums Erfurt und dessen Eingliederung in die Erzdiozese Mainz anderten nichts an der 
Mittelpunktsfunktion dieses locus flir den ganzen thtiringischen Raum, was auch die 802 erstmals 
bezeugte Konigspfalz belegt. 

Eindrucksvolle Details aus frtihmittelaherlicher Zeil vermitteln Wolfgang Timpel und Roland 
Altwein in ihrem Beitrag .. Das ahe Erfurt aus archiiologischer Sicht". Michael Gockel beleuchtet 
.. Erfurts zentralortliche Funktionen im frtihen und hohen Mittelalter", die im Zusammenhang gesehen 
werden mUssen mil der gtinstigen geographischen Lage des Erfurter Beckens und seiner auBerst 
vorteilhaften Verkehrslage. Aufgrund der IUckenhaften Quellenliberlieferung kann der Obergang des 
dortigen Konigsgutes an das Erzbistum Mainz nur sehr vage auf den Ausgang des 10. Jahrhunderts 
daliert werden. Aber auch noch in slaufischer Zeit sind enge Bindungen Erfurts an die Reichsgewalt 
zu erkenncn, wofiir die glanzvollen Hoftage Friedrich Barbarossas und seines Sohnes Heinrich VI. 
Zeugnisse sind. 

Eberhard Holtz vergleicht die politische und rechtliche Situation Erfurts im 15. Jahrhundert mil der 
anderer mitteldeutscher Stadte. Hier ergeben sich infolge der konsequent betriebenen Territorial· 
politik der Weltiner viele Gemeinsamkeiten, die in dem weitgehenden VerlUSI stiidtischer Rechte 
zugungslen der expandierenden wettinischen Macht bestanden. Flir Erfurt erwies sich indes das 
Spannungsverhaltnis zwischen den Weuinem und Kunnainz insofern als vorteilhaft, als diese Stadt 
dadurch die vollige Unterwerfung unter den Erzbischof bis ins 17. Jahrhundert verLogern konnte. In 
diesem Zeitraum ist daher die Verwendung des Begriffs "Freie Landstadt" flir Erfurt angebracht. 

An diese Ausflihrungen knlipft Ihcmalisch der Beilrag von Dagmar Blaha "Die Haltung dcr 
Ernesliner zur mainzischen Reduktion von 1664" an. Dem geschickt taktierenden Erzbischof Johann 
Philipp von Schonborn gelang es, mil Untersltitzung des Kaisers und unter Ausnulzung der Differen· 
zen zwischen den Emestinern und den in Kursachsen regierenden Albertinern, Erfurt in seinen 
Herrschaftsbereich einzugliedern, wobei er allerdings der Stadl Religionsfreiheit zusichern muBte. 

Waiter Schmidt flihrt uns in seinem Aufsatz Ober .,Erfurt in der deutschen Hauptstadt-Diskussion" 
in das Umfeld der Revolution von 1848. Engagiertester Beflirworler Erfurts als klinftiger Reichs
hauptstadt war der Heidelberger Staatsrechller Leopold Friedrich Use. Er war ein Anhanger des 
sogen. "Oritlen Deutschland", das sich als eigenslandige Krafl gegentiber PreuBen und OSlerreich 
vefSland. Use konnte sich mit seinen Ideen zwar nicht durchsetzen, dennoch dUrften sie eine gewisse 
Auswirkung auf die Wahl Erfurts zum Tagungsort des Unionsparlaments gespielt haben. das 1850 
tiber den ZusammenschluB Norddeutschlands unler preuf3ischer Hegemonie beriet. 

Ocr folgende, der Stadt und Universital Erfurt gewidmete Teil wird von den Beitragen Jlirgen 
Miethkes tiber ,.die mittelalterliche Universittit in der Gesellschafr' und Peter Momws tiber "die altere 
Universitiil Erfurt im Rahmen der deulschen und europaischen Hochschulgeschichte" eroffnel. Die 
1392 gegrlindete Erfurter Alma Maler war eine verhiiltnismaBig teure und elitare Hochschule. Seit 

296 



dem lelzlen Viertel des 15. Jahrhunderts genet sie gegenliber den rheinischen UniversiUiten zuneh
mend ins Hintertreffen , woflir das Fehlen eines stabi len liberregionalen Einzugsgebieles und die 
Sllirkere Orienlierung Deutschlands nach Westen und Sliden verantwortlich gewesen sein dOrften. 

Weitere interessanle Betrachtungen gellen der Frequenz und raumlichen Herkunft der Erfurter 
Sludenlen im 15. Jahrhundert (Rai ner Christoph Schwinges) - an der Spitze slanden die Bistti mer 
Mainz und WOrzburg, wahrend der Norden und OSlen des Reiches weitgehend ausgespart blieb -, der 
Geschichte der medizinischen Fakullal (Horsl Rudolf Abe) und den auf Anregung Johann Wilhelm 
Baumers (1719-1788) erfolgten Akademiegriindungen in Erfurt und GieBen (Volker Press). 

Im Abschnitt .. Humani smus und Reformaljon'; seien die Beitrage von Peter Blickle .. Die Refonna
lion in Stadt und Landschafl Erfurt" - wie kein zweiter Stadtslaal im Reich entwickehe Erfurt die 
Iheologischen Angebole der Refonnalion verfassungslheoretisch kreativ weiter -. von Bernd Moeller 
tiber die .. Bedeutung Erfurts als Kommunikationszentrum der frOhen Reformation" dank des dort 
blUhenden Druck- und Verlagswesens und von Stefan Rhein tiber .. Philipp Melanchthon und Eobanus 
Hessus··. deren Lebenswege sich wiederholt kreuzten, genann!. 

Die abschlieBenden Teile des Sammelbandes behandeln das Erfurter Buchwesen im 15. und 16. 
Jahrhundert, die Kunst und Denkmalpflcge und Erfurts Gewerbe und Handel im Mitte1alter und in der 
Frtihen Neuzeit. Von besonderem kunstgeschichtlichen Interesse ist der Beitrag von Franz Jager tiber 
.. die Gutachten und Entwilrfe Karl Friedrich Schinkels zur Restaunerung des Erfurter Doms". 

Mit Recht Hi6t sich sagen, daB die vorliegende Publikation unsere Kennlnisse in wichtigen 
Bereichen der Erfurter Stadtgeschichte betrachtlich erweitert. Ein groBer Nulzen fUr die Forschung ist 
auch in den vielfaltigen Bezilgen Erfurts und des thtiringischen Raumes zu den Verh1iltnissen in 
Deutschland und Europa zu erkennen, die bisher nichl gebUhrend gewOrdigt worden sind. 

Slefan Harlmann 

Ri ed m a y er, Susanne: Quellen zur Geschichte des Schaumburger Bergbaus im Staatsarchiv 
Btickeburg (ca. 1500-1970). Ein sachsystemat isches Verzeichnis. Veroffentlichung der Niedersach
sischen Archivverwahung: Inventure und kleine Schriften des StA BOckeburg Heft 2. BUckeburg: 
Verlag Createam 1995.349 S. 

Die Archivbestande des Staatsarchivs und des Ftirstlichen Hausarchivs im Schlo6 BOckeburg 
wurden im Rahmen eines Forschungsprojektes ,.Schaumburg im Industriezei talter" durch die Hislon
sche Arbeitsgemeinschafl flir Schaumburg im Rahmen dieses Sonderfi ndbuches systematisch er
forscht. Da der donige Bergbau seit 1498 (l) zunehmend bedeutender wurde, ist der Inventarband fUr 
hessische Forschungen in der ehemuligen Exklave Grafschaft Schaumburg wichtig. Hessen beulete 
die z. T. tausend Jahre alten Obernkirchner Sandsteinbrtiche zumeist allein aus, wiihrend die Stein
kohlenbergwerke im lippischen und hessischen Bereich bis 1866 einem Gesamtbergamt Obern
kirchen unterstellt waren. Die raren Steinkohlen vertrieb Hessen als Schmiedekohlen Ober den hierzu 
gegrOndeten Ort Kohlenstlidt (bei Rinteln) und weiter tiber die Kohlenmagazine in Kurlshafen, 
Veckerhagen und Rinteln in der gesamten Landgrafschaft. Ocr ka.rbonat- und sulfatanne BOckeberger 
Sandstein wurde hingegen international - auch als .. Bremer Stein" - gehandelt. Die Siegessaule 
( .. Gold-Else") in Berlin. das Bremer Rathaus und die Villa HUgel in Essen. kurzum Bauten \Ion 
Skandinavien bis Antwerpen zeigen, wie bedeutend der Handel mit diesem Werkstein seit 1400 
gewesen sein muB. In Kassel zeugen zum Beispiel die Oberkommenen Portalsaulen am Verwaltungs
Gerichtsgebaude und vom Roten Palais von der BesUindigkeit des roten und raren wei6en Weser
sandsteins. Wahrend uns in Aktenbestanden. ersch lossen Uber Konkordanzlisten und ausfUhrliche 
Stichwortverzeichnisse, bekannte Bergbeamtennamen wie Fulda. Froiich, Henschel, Nickel, Pfor! 
oder Wittich, SchifTersippen (Albrecht, Dreyer), Glasmeister Storm usw. begegnen. finden sich sogar 
die Steinkohle nutzenden Institutionen aufgelistet! Ein Werk. das die Quellen zur hessischen Indu
strie- und Technikgeschichte regional vorbildlich erschlieBt. Beispielhaft wird auch schon im Vorwort 
eine kurze. mil der wichtigsten Literatur versehene. prtignante EinfUhrung in die Ausbeutungs
geschichte dieser hessischen Bodenschatze dUTCh die kompetente Autorin (sic arbeilet im Bergbau
Museum Kleinenbremen) gegeben. Die kleinen Ubertragungsfehler (alter Aktenbezeichnungen) wie 
"Pfannkuchenfabnk Helmershausen", stall "Pfannen-Fabrik" sind im Findbuch des Archivs Bilcke
burg mittlerweile behoben und schmiilern nicht den Wen und die ZuverHissigkeit bei der Benutzung. 
Viele im Oberbergamt Clausthal ausgesonderte Akten der alten kurhessischen Montanwerke lassen 
sich im gut geftihrten Archiv Ubrigens erganzen, da hier ofTenbar gerade vom 19. Jahrhundert noch 
reiche Schiitz.e zum Bergbau Obcrlebt haben, wie auch schone Kartenwerke hessischer Markscheider 
oder Wassersaulenmaschinen-PHine des C. A. Henschel. Siegfried Lotze 

297 



700 Jahre W i He n be rg. Stadt-Universitiit-Reformation. Im Auftrag der Lutherstadl Wiuenberg 
hrsg. von Slefan Oehmig. Weimar: Verl ag Hermann Bohlaus Nachfolger 1995,604 S. ( ISBN 3·7400· 
0957-8). 

Der vorliegende Band enlhiilt den groBten Teil der wissenschafllichen Referale, die auf der 
Konferenz ,,700 Jahre Willenberg. Lokale Enlwicklungen - nalionale und internalionale Wirkungen" 
im Juni 1993 in Wiuenberg gehaJten worden sind. Die Anordnung der Beitrage emsprichl der 
Ihemarischen Gliederung der Konferenz. die im Plenum und in sechs Arbeitskreisen gelagl hat. Die 
ersten Beitrage verm itteln einen Oberblick Uber die Stadtgeschichle, wobei, ausgehend von der 
Verleihung des Sladtrechts im Juni 1293 durch den askanischen Herzog Albrecht 11. von Sachsen, 
zunachst die Geschichte der spateren Lutherstadt vor 1547 behandelt wird. Kei mzelle der Stadlenl
wicklung war eine Kaufmannssiedlung urn die Nikolaikirche, die in enger Verbindung mil der 
bauerlichen Koloni sation des Umlandes sland. GroBe Bedeutung fUr Wittenberg hane 1423 sei ne 
Eingliederung in das Terrilorium des weninischen Markgrafen Friedrich IV. von MeiBen , das den 
Raum zwischen Erzgebirge, Thiiringer Wald, Harz und Flaming umfaBte. Die Griindung der 
Wiuenberger Universital im Jahre 1502 ist im Zusammenhang mil der Teilung der weuinischen 
Uinder zu sehen, die der kurfilrstlichen Hauptlinie die Universilat Leipzig entzogen haue. Seine 
eigentliche BlUle erleble Wittenberg in der Zeit der Reformation , die von dort aus in groBe Teile 
Europas ausstrahlte. Danach werden das Verhaltnis von Kirche und Theologie und die Enlwicklung 
Wittenbergs zur Luthersladt im preuBischen Jahrhunden (18 17- 191 7) beschrieben. Nach der Aufbe
bung der Wittenberger Alma Mater im Jahre 1816 und ihrer Vereinigung mil der Universitat Halle 
erhielt die Lutherstadl in dem neu errichlelen evangelischen Predigerseminar einen bescheidenen 
Ersatz fUr den erliUenen herben Verlust und wurde von den preuBischen Konigen zu einer Stane der 
"Erweckung und Veniefung evangelischer Frommigkeit" ausgebaut. Das besondere Interesse der 
Hohenzollern gait der baulichen Ausgestahung der SchloBkirche im Sinne einer grandiosen Selbsl
darstellung des preuBischen Konigs und deutschen Kaisers als Oberhaupl aller evangelischen Kirchen 
des Reiches. 

Der folgende Teil behandelt versch iedeneAspekte der Reformation in Wittenberg, u. a. die mit dem 
Ursprung des Bauernkrieges in Verbindung stehende "Winenberger Bewegung" von 152 1122, die zu 
einem ersten Bilderslurm rtihne und viele Veranderungen zugunslen der sozialen Unterschichten 
forderte, den Umgang der Wiuenberger Drucker mil der deutschen Sprache - von Bedeutung ist die 
Gleichsetzung "Lulhersprache = LUlherbibelsprache" - und die Frage der Kirchenrefonn durch 
Konfessionalis ierung - der protestantischen Confessio Augustana stand auf katholischer Seite die 
Confessio fidei Tridentina gegenUber. 

Itn Themenkomplex "Humanismus-Universiliit-Bildung" wird zunachst die Tiiligkeit des urn 1465 
geborenen Johann von Staupitz als Griindungsmitglied der Wiuenberger Universitiit ski zzien. Ob
wohl er zeit sei nes Lebens katholisch blieb, wirkte er in gewisser Weise auf Martin Luther, seinen 
Nachfolger auf dem theologischen Lehrstuhl. ein. Weilere Beilrage belreffen die Biicherzensur an der 
Wiuenberger Hochschule in Theorie und Praxis, die iiberregionale Bedeutung der dortigen medizini
schen Fakuitiit, die s ich in bekannten Namen wie Daniel Sennert (1572-1637) und Johann Daniel 
Major (1634-1693) widerspiegeJt, und Wittenberg als Zentrum kursiichsischer Rechtspnege; Bei· 
spiele dafUr sind das Hofgerichl, die Juri stenfakuitiit, der Schoffenstuhl und das Konsistorium. 

Erwahnenswert ist die Di skussion der Wittenberger Professoren aus dem Jahre 18 13 Uber den 
kiinftigen Standon der Uni versilii l. Viele hielten den Festu ngscharakter Wittenbergs fUr unvereinbar 
mit dem freien Geist einer Universitiitsstadt und empfahlen, di ese in eine offene Stadt wie Leipzig 
nach dem Hubenusburger Frieden ( 1763) zu verwandeln . PreuBen wollte indes nach dem Wiener 
KongreB Wittenberg als starke Elbfeslung erhalten und entschied sich flir die Zusammenlegung der 
tradilionsreichen Fridericiana mil der jUngeren Alma Maler in Halle. 

Den Bereich "Iutherische Onhodoxie, radikale Refonnalion , Pietismus, Auf'klarung" is! der fol
gende Abschnitt des Bandes gewidmet. Der Leser gewi nn! hier ein plastisches Bild von der 
Vielschichligkeil der in Wittenberg verkiindeten Theologie. die einersei ts vom starren Beharren auf 
konservativen Lehrmeinungen und zum anderen von der Offnung gegeniiber fonschrittlichen Ideen 
bes! immt war. Letztere befruchteten die Bi Idungsgeschichte der Lutherstadt, die in der zweilen Halfte 
des 18. Jahrhunderts immer mehr unter den EinnuB aufkliirerischer ErLiehungsformen gerie t. Festzu
halten bleibl , daB die Wittenberger Reformation samt ihrem Humanismus an der Entwicklung des 
lutherischen Mitteldeutschland zur Hauptregion der deutschen Auf'klarung muBgebend beteiligt 
gewesen is!. 
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Auch in der Kunst und Denkmalpflege ist immer wieder der Name Willenbcrg zu nennen, So 
verbrachte der Maler Lukas Cranach der AlIere den groBten Teil seines Lebens in dieser Stadt, von 
Wiuenbcrg gingen fUr die Einbandkunst in Deulschland wichlige Impulse aus - ein wichliges 
Kennzeichen war die Benutzung von doppelseitig gestochenen Planen -, und das von dem Bildhauer 
Johann Goufried Schadow (1764-1850) geschaffene LUlherdenkmal zeigt in einmaliger Weise. wie 
man in der ersten Hlilfte des 19. Jahrhunderts den gro8en Refonnator sah und versland. In der 
Restaurierung der Wiuenberger SchloBk.irche kann man einen Schli.lssel zur wilhelminischen 
Kirchenbaupolitik erkennen. 

In den Bereich der Wirtschaftsgeschichte ftihrt der Teil fiber "Handwerk. Handel und Gewerbe. 
Verkehr. SozialstruklUr"', Wiuenberg verdankt seinen wirtschaftlichen Aufschwung der Kreuzung 
zweier bedeutender Handelsstra8en, deren Rang bisher vallig unterschatzt worden ist. Die Rechen· 
und Steuerbficher erhellen, daB die Entwicklung der Wittenberger Universitiil zu intemationalem 
Rang in der Lutherzeit und unmittelbar danach zu erheblichen Wohnraumproblemen fiihrte , die auch 
mit intensiver Bautatigkeit nicht zu bewaltigen waren, Sie vermitteln 3uch eine Obersicht Uber die 
Vermogensverhliltnisse und geben damit AufschluB liber die soziale Differenzierung der Stadtbevol
kerung, Das Erbbuch des Amtes Willenberg van 1513 laBt die Lage der dort ansiissigen Bauem 
erkennen. die trolZ der erkennbaren Zunahme der Frondienste noch relativ gUnstig gewesen is!. Van 
besonderem Interesse ist die Betrachtung des Wandels der lokalen Wirtschaft der Lutherstadt von der 
industrialisierung bis zur Gegenwart, der sich auch in der Veriinderung der Sazialstruktur widerspie· 
gelt. Dabei wird auch auf die Situation der Stadt in der ehemaligen DDR eingegangen, 

Bemerkungen Uber "Kultur. Bildung. Medizinalwesen. Familie und Alltag" - dabei sei auf den 
Beilrag Uber die nationalsozialislische Judenverfolgung in Wiuenberg verwiesen - beschlieBen den 
inhaltsreichen Sammelband. der dem Leser in objektiver Weise die Bedeutung Willenbergs nicht nur 
als lentrum der Reformation. sondem auch im geistigen. kulturellen und politischen Leben Deutsch· 

lands naherbringt. Stefall Hllrtmanll 

Weber . Hartwig: "Von der verfuhrten Kinder Zauberei", Hexenprozesse gegen Kinder im ahen 
Wlirttemberg, Sigmaringen: Thorbecke, 1996. 

Wenngleich das Faklum der Kinderhexenprozesse in sich schon erschlittemd genug is! (und bisher 
weitgehend aus dem historischen BewuBtsein verdrangt und daher unerforscht). so erscheinen die 
Ergebnisse. zu denen Weber gelangt. auf dem akluellen Hintergrund von tiiglichen Meldungen Uber 
KindsmiBbrauch geradezu bestUrzend: Bei einem Viertel der unlersuchten Fiille vermutet der AUlor 
sexuellen MiBbrauch. bei weiteren 50% liegt sexuelle Verfiihrung der Kinder nahe, Die Tater 
kommen hier wie da. damals wie heute. aus der engen Verwandtschaft oder n!iheren Bekanntschaft. 

Grundlage fUr Webers Untersuchung sind ca. 40 Kinderhexenprozesse im prolestanlischen WUrt· 
lemberg des 17, Jahrhunderts. Aus seiner 1991 erschienenen Arbeit Uber Kinderhexenprozesse 
(Schwerpunkt Reullingen) leitete Weber seine Ausgangsfragen ab: Wie kommt es. daB diese Kinder 
zu ihren Aussagen nichl genotigl werden muBten, sondem meisl "freiwillig und freudig" vor Gericht 
erschienen. um sich selbst und andere, oft Familienangeharige. der Hexerei zu bezichtigen? 

Da die Gerichtsakten ausftIhrliche Darlegungen zu den Lebensumstiinden und Au8erungen Uber 
den Hexenglauben enthallen. liegt auswertbares Material in bezug auf Anllisse und Motive der Selbst
und Fremddenunzialionen vor. AIs ReJigionspadagoge unlersucht Weber die .. hexenmythologischen 
Glaubensphanlasien" der Kinder und komml zu der Oberzeugung. daB die halluzinatorischen Vorslel
lungen hervorgerufen wurden durch extreme psychische Belastung. Not und lebensgeschichtliche 
Brtiche. Ein achtjahriges Madchen etwa bekommt seltsame Ohnmachlsanfdlle - .. Anfcchlung des 
Teufels" -. nachdem die Halbwaise der Verbrennung der eigenen Gr06muller zusehen muBle. 
Offenbar bot sich als Ausweg aus der inneren NOI die Rucht in die ,. Hexenmylhologie": Erstaunli· 
cherweise Ubernahmen die Kinder nichl nur die damals gangigen Hexenglaubensklischees. sondem 
enlwickeiten ganz individuelle Phantasien, Durch ihre Aussagen erregten sic Aufmerksam keit. durch 
die Beschuldigungen anderer als Hexen gewannen sie Mach!. Die Folgen waren fUr die Kinder nicht 
immer so verhiingnisvoll wie fUr Erwachsene: Man versuchte es afters mit strengerer Erziehung und 
Glaubensunterweisung: .,nur" zwei Jungen wurden hingerichtet. Dabei ist zu bedenken. daB das 
jUngsle Kind. das sich selbsl nebst Eltern der Hexerei beschuldigle. vier Jahre alt war! 

Zu Webers Vorgehen: Im Klappentext heiBt es zutreffend. "der Band basiert auf der Auswerlung 
der Gerichtsverfahren ... ". I rn Mittelpunkt stehen also nicht die direkte Analyse und Auswertung der 
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einzelnen FiUle. Vielmehr sind nach Prasentation eines Exempels (Kapitel "Dramaturgie eines 
Kinderhexenprozesses") zwei FUnftel des Textes der Einfilhrung in Hexenglauben und -forschung 
gewidmet, wobei die Informal ion auf das Kapilel "Das Kind in der Magie und im Hexenglauben" 
hinzielt. 

Der zentrale Uberblick Uber die Kinderprozesse umfaBt nur 37 Seiten, auf denen die folgenden 
Punkle zusammengedrangt werden: Aktenlage, Haufigkeit und zeitliche Verteilung, Personlichkeits
merkmale der Kinder, Selbstbesagung, Eltern- und Geschwisterkonflikte, Hexenglaube der Kinder
hexen, Verfahrensverlaufe, Urteile und Strafen. Hier wie in den folgenden Kapiteln ilber "Sexualitat 
und Hexenglauben" und "Kindersexualilat" sind die veranschaulichenden Details nur allzu oft in die 
Anmerkungen verbannt bzw. den im Anhang folgenden "Geschichlen von Kinderhexen" zu entneh
men, was beides lastiges Hin- und Herblattem bedeutet. Fehler fallen nur punklUell auf: So wird der 
hingerichtele 17jahrige im Verzeichnis der Prozesse (S. 187) zu einem 7jahrigen; der Waisenknabe 
Marcellaucht im Text durchgangig mil-I (S. 169), in Anmerkungen (S. 256) und Anhang (S. 187) mit 
-11 auf; ein Hohepunkt der ProzeBlatigkeil war zwischen 1660 (nicht 1600) und 1679 (S. 104); und 
das berilhmte Kloster schreibt sich Neresheim (nicht Nehresheim, S. 190/91). 

Fazit: Ein Such Zll einem hochinteressanten und -brisanten Thema; ein Such. das unzahlige Fragen 
fUr Forschungsgebiete zwischen Geschichtswissenschaft und Kinderpsychiatrie aufwirft; von einel'l1 
Autor, der klug genug iSI, sich bei den Antworten darauf zu beschranken, daB etwas ,.slallgefunden 
haben konnle" oder "moglich gewesen zu sein scheint" und damit fUr weitere Forschungen und 
Deutungen Platz IaBt. Veronika Gerhard 

!ch danke Christine Swoboda-Korner und Win fried Matzke fUr hiiufige Korrekturhilfe. - Bu. 
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