
Buchbesprechungen 

Deutscbe Gescbicbte 

BTU h I, Carlrichard : Deutschland - Frankreich. Die Geburt zweier VOlker. Koln / Wien : Bohlau 
VerJag 1990, 843 S . 

.. Im hochsten Ma6e umstritten ist, seil wann man von Frankreich uDd Deutschland als eigen
standigen politischen GroBen sprechen kano'" - so formuliert es deT Mediiivist C. BrUhl in seinem 
neuesten Werk . AUein das Verzeichnis deT benutzten Sekundiirliteratur(S. XL-LXXXIII) roil tiber 
500 Tileln namhafter Wissenschaftler (Beumann, ClasseD, Fleckenstein, Erdmann, Keller, Lint
ze!, F. Lot, Schlesinger, Schramm, Thomas, Wenskus etc.) kano den Leser in Staunen versetzen. 
Oazu tritt die ubersichtliche Aufuhlung der verschiedenen mittelalterlichen Quellen - (Annalen, 
Gesta, Chronica, Historiae. Libri, Regesten, Cartulaires, Leges, Diplomata etc.), wobei auch Nach· 
drucke oder Neuausgaben nicht vergessen wurden. 16 Abbildungen zeigen entweder Urkunden 
oder Herrscherbilder der o ttonischen 8uchmalerei iD vorzUglicher QaliUit. 

Nach der Publikation seines zweibandigen Werkes Uber "Fodrum, Gistum, Servitium Regis" 
(1968) Uberraschte C. 8rUhl die Fachkollegen mil seiner Abhandlung Ober di e .. Anrange der deut· 
schen Geschichte" (1972), iD der er "mil Einschrankungen Heinrich II . als den ersten deutschen 
Konig" bezeichnete. Damit schlug er eine Dresche in die damals herrschende Lehrmeinung, die 
aufdeutscherwie franzosischer Seile mit unterschiedlichen Epochenjahren (843, 880, 987, 911 , 919, 
ca. 950) und ihren politischen Ereignissen die Anrange "deutscher" oder .. franzasischer" Staatlich· 
keit begrUnden wollte . 

Im Epilog seines jUngsten Werkes formuliert C. DrUhl etwa sinngemaB, daB die opinio communis 
heute sagt, daB die Entstehung von Deutschland uDd Frankreich das Ergebnis eines langwierigen 
politischen Prozesses im 9. und 10. l ahrhu ndert gewesen ist, der auch nicht annilhernd roit isolier
ten Zahlen erfa8t werden kann (S. 709). In vielen Kapiteln kann nun der Leser die stilndige Ausein
andersetzung des Autors mit traditionellen Thesen der iHteren Forschung und ihren Argumenten 
nachvollziehen , zu mal die AusfLihrungen durch KJ arheit, Dildhafiigkeit, kritische Reflexion beste
chend wirken . 

Der erste Hauptteil des Ru ches ist der "terminologisch-ideologischen und verfassungsge
schichtiichen Problematik" (S . 7-352) gewidmet. Wir erfahren von dem Dedeutungswandel der 
Begriffe Gallia, Francia, Germania, AlIemania; 823 n. Chr. ist die Red e von einer Francia orienlalis 
flir den Raum von "Mainfranken". 

In entschied ener Opposition zu den Lehren Weisgerbers betonl C. DrUhl, daB der Terminus lin
gua theodisca (i n einem Schreiben des papstlichen Legaten von 786 n. Chr.) den Sinn von "volks
sprachlich" im Gegensatz zu deT lateinischen Sprache hat und daher das Langobardische, Franki· 
sche, Angelslichsische, Gotische bezeichnete (S. 189). In der ersten Hlilfle des 11. Jahrhunderts 
wird aus der Perspektive Italiens die Gesamtheit der DeutscheD mil Teulonici bezeichnet. Va llig 
abwegig war es, 8egriffe der politischen Ideologie des 19. lahrhunderts wie "Nat ionalgeflihl" im 
frUhen und hohen Mittelalter suchen und nachweisen zu wollen. Wohl fehlt es nicht an Zeugnissen 
flir die Andersartigkeit von Valkern, die aber alle unter der FUhrung der "Franken" im ostfriinkj· 
schen Reich zusammengehalten we rden (S. 301). Die alte These Schlesingers, nach der das deut
sche Volk zuerst war, dann der Staat karn, entspringt dem romantischen Credo vom mystischen 
"Volksgeist" und ist heute nicht mehr haltbar(S . 710). FUr Frankreich wie fli r Deutschland gilt, daB 
"der Staat das deutsche Volk geschaffen hat" (S. 715). 

Im zweiten Hauptteil steht die Darstellung der politischen Geschichte der Regna Francorum im 
10. Jahrhundert im Vordergrund, wo verschiedene Exempla DrUhls Kernthese von dem "allmahli· 
cben Auseinandertreten Ost· und Westfrankens im 10. Jahrhunde rt" untermauern sollen. Das Il. 
Jahrhundert zeigt sich dann als Epoche des Obergangs fLir unsere Fragestellung. Wahrend Flek· 
kenstein noch 1980 unter Berufung aufOUo v. Freising das "deutsche Reich" rnit den OUonen be· 
ginnen IliBt, so verlegt DrUh! die Ausbildung von Deutschland und Frankreich als hi sto rische selb
standige GrijBen an den Anfang des 12. Jahrhunderts! 

Aus der umfassenden Kenntnis mittelalterlicher Quellen heraus slellt C. Druhl nicht wenige tra
dierte Thesen seiner Fachkollegen Uber die "Anrange der deutschen Geschichte" ernsthaft in 
Frage, sucht ihre Falschheit zu beweisen und damit die Grundlage rur eine neue historische Sicht
weise mittelalterlicher Prozesse zur Staatenbildung zu legen. Jeder historisch Interessierte wird 
mit Gewinn dieses Werk lesen! Volker Petri 
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von MO n c h . Ingo : Dokumente der Wiedervereinigung Deutschlands, Stuttgart : Kroner 1991, 
414 S. 

Diese Sammlung umfaB t insbesondere Quellen aus dem Staatsrecht bzw. Volkerrecht in den 
Jahren 1989 bis 1990 : die Verfassungder DDR, Gesetze zum allmahliche n Wandel der Rechtsstruk
turen in der DDR, RegierungserkJarungen sowie Vertrage, die Statione n auf dem Wege des Wan
de Is der volkerrechllichen Bezie hunge n zwischen der Bundesrepubl ik und der DDR markie ren. 
Am Ende dieses Prozesses stehen dann der Einigungsvertrag sowie die Erklarung der ehemaligen 
Siegermachte liber das Ende ihrer Verantwortlichkeit rur das okkupierte Deutschla nd im Jahre 
1990. 

Die Einleitung (S. X- XL) aus der Feder von Hoog zeichnet den VerlaufauBerer Begebenheiten 
innerh alb der DDR in dem obigen Zeitraum nach, z. B. das Prob lem des Fli.ichtlingsstroms, Aktio
nen und Publikat ionen der innenpolitischen Protestbewegung in der DDR, Regierungskrise n und 
stufenweise Veranderungen im Verfassungssystem, insbesondere des Machtverlustes der SED
PDS und die Verankerung liberaler BOrgerrechte. 

Beide Autoren sind bemtiht, sich aller Werturteile zu enthalten. Sie klammern die internationa
len Aspekte des Wiedervereinigungsprozesses, z. B. die Kaukasus- Vereinbarungen zwischen dem 
Bundeskanzler Kohl und dem sowjetischen Staatsprasidenten Gorbatschow ebenso bewuBt aus 
wie die Frage nach den tieferen Ursachen der DDR-Krise und den moglichen Motiven der ehema
ligen politischen Entscheidungstrager in der SED. 

So verdienstvoll diese Sammlung der juristischen Dokumente im Augenblick ist, so besteht die 
Gefahr, daB sie bald liberholt ist und vor allem durch eine Samm1ung von weiteren juristischen 
Ausmhrungsbestimmungen erganzt werden muB. Denkt man an die unmittelbaren finanz- , wirt
schafts- und staatssicherhe itsrechtlichen Probleme, die sich nach 1990 abzeichneten, so bedarf die
seT Dokumentenband ei ner aktuali sierten Erweiterung, urn rur Hi sto riker. Publizisten, Politiker 
zu ei nem wirklich ntitzlichen Inst rument zu werden. Volker Petri 

Landesgeschichte 

H e rrm ann, Fritz-Rud olfund J ocke ohov el, Albrecht (Hrsg.) : Die Vorgeschichte Hessens. 
Stuttgart : Konrad Theiss Verlag 1990, 536 S., 98,- OM. ISBN 3-8062-0458-6. 

Der von dem - mit archaologischen Publikatione n wie kein anderere rfahrenen - Verlag Konrad 
Theiss vorge1egte Band "Die Vorgeschichte Hessens" besticht gewisserm aBen bereits durch seine 
bloBe Existenz. Seine Publ ikat ion -Iange vorbereitet und mit nur zwei Sponsoren (und durch Sub
skriptio nen) bewerksteUigt - ist keine Selbstverstandlichkeit. Zwar haue der - chronologisch gese
hen - "Nachfolgeband" "Die Romer in Hesse n" schon 1982 die bisher ausgebJiebene Aktualisie
rung der Vor- und Frtihgeschichte Hessens (in seinen Bundeslandgrenzen nach 1945) erfolgreich 
begonn en (vgl. ZHG 89, S. 223 f.; inzw. 2. Aufl .). Zugleich warwahrend der vergangenen zwei Jahr
ze hnlejedoch auch die Beschwerlichkeit offenbar geworden , mit der in un sere m Heimal-Land ge
rade die Archiiologie ihren Weg gehen muB, denn "Ieider" wurde das Landesamt rur Denkmal
pflege "nicht - vergleichbar der schon damals liblichen Ausstanung in anderen Bundeslandern -
persone ll und finanziell in die Lage versetzl, eine dem Wachstum von Gesellschaft und Wirlschaft 
enlsprec hende archaoiogische Denkmalpflege wahrzunehmen , woran sich bis heute grundlegend 
ni chts geande rl hal". Diese ern tichlernde Bilanz wird durch die Herausgeber im Vorwort eines 
Bandes gezogen, dessen vo rnehmstes Ziel neben der Vermiltlung von Forschungsergebnissen vor 
allem in der Dokumentation des Fundreichtums des Bezugsgebiets liegl! Bedenkt man dabei wei
ler den resignativen Hinweis der Archaologischen Gesellschaft in Hessen e. V. aufe inem Werbe
und Informalionsplakat , daB in diesem Bundesland 90% aUer Bodenfunde verlore ngehe n, so ist 
die von dem vorliegenden Band gebolene Gesamtbilanz liber die "gereuete n 10%" vermehrt er
staun lich. 

Im "A lIgemeinen Teil" wird in acht Kapiteln die hessische Landschaft in ihren nat urraumlichen 
Bedingunge n (du rch Arno Semmel) und in ihrer kulturgeschichtlichen Entwicklung (liberwiegend 
durch den Mlinsteraner Archiiologen Albrecht Jocke nh ovel, dazu von den hessischen Fachleuten 
Fritz-Rudolf Herrman n und Lutz Fiedler) dargestellt. Voter den gangigen grobchronologischen 
Begriffen (A It- und Mittelsteinzeit, Jungsteinzeil. etc.) finden si ch feindifferenzierte Betrachtun
ge n zu den belreffenden vorgeschichtlichen Epocheo . Der Blick richtet si ch auf die verschiedenen 
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hessischen Regionen, die jewei lige Forschungsgeschichte, die ortlich erkennbaren Zeitgliederun
gen sowie aufFundste llen und wichtige Einze1funde - in alien Fallen eine zugleich fachlich Quali
fizierte und doch auch rur den Laien spannende LektUre. Im "Topographischen Teil" werden al
phabetisch nach Ortsnamen die wichtigsten GeHindedenkmaler und bedeutendsten Ausgrabun
gen, aber auch einzelne besonders interessante Fundplatze (iiberwiegend anhand von Lageskizzen 
ode r Situationsphotos) vo rgestel lt . Obwohl bei den ortsfesten Denkmalern sonst insgesamt VoU
standigkeit flir Hessen angestrebt wurde, sind im Falle der Grab hii gei nur gro Bere, mehr als 20 HU
gel umfassende Felder erfa8t. Neu n namhafte Autoren. darunter flinf Mitarbeiter der Archaologi
schen Denkmalpflege Hesse n, garantieren wissenschaftliche Exaktheit. 

Der ausgezeichnete, durch 386 Abb . ilIustrierte Band (nicht immer befriedigen allein die unein
heitlich freistellenden Photos von Objekten) wird abgeschlossen durch ein ausfli hrliches Register, 
durch Hinweise aufarchaologisch engagien e Museen und durch eine umfangliche Auswahlbiblio
grap hie. 

Fazit zu diesem Band: Er ist fli r jeden an der hessischen A rchaologie I nteress ierten absolut un
ve rzichtbar; sei n Erwerb ist zudem eine Art "Abslimmung mit der Geldborse" libe r die zukiinfti
gen Chance n der hessisc hen Landesarchaologie. He/mm Burmeisl er 

Sest , Werner : Funde der Volkerwanderungs- und Merowingerzeit aus der frUhgeschi chtl ichen 
Sied lung Frilzlar-Geismar, Schwalm-Eder-Kreis. Mit Seitrage n von Sernd Paffgen und Ange la 
Franz (Materialien zur Vor- und Frlihgeschichte von Hessen. hrsg. von Fritz-Rudolf Herrma nn , 
Sand 12,2) Wiesbaden : Selbstve rlag des Landesamtes fU r Denkmalpflege Hessen, 1990. X und 152 
Se iten. 

An eine m Gelande sUdlich des Fritzlarer Ortsteils Ge ismar fUhrte die Au8enstelle Marburg der 
Abteilung Archiiologische Denkmalpflege im Landesamt fUr Denkmalpflege Hessen unter ihrem 
Leiter R. Gensen in den Jahren 1973 bis 1980 meh rere Grabungskampagnen durch . Dabei wurde 
ei n Teil einer frlihgeschichtlichen Sied lung ausgegraben, deren Umfang etwa dem des millelall er
lichen Fritzlar entsprach. Obwohl die besondere Sedeu tung dieser Sied lung - die bi sher graBte im 
freien Germanien mil Ausnahme der Sied lunge n an der NordseekUste - seh r frUh erkannt wurde, 
wurde sie bisher nur in einigen kleineren Publ ikationen vor all em von dem Ausgraber selbst vorge
steUt . 

Mit der vorliegenden Untersuchung wird zum erstenmal e in Teil der Funde umfassend wissen
schaftlich bearbeitet. Im Mittelpunkt der Arbeit, die 1984 abgeschlosse n, wegen berufl icher Bela
stung des Verf. abererst 1989 zum Druck vorbereitet und im se lben Jahr an der Unive rsi tat KOln als 
Dissertati on angenommen wurde, steht die Searbeitun g von etwa 2000 Keramikfundstii cken aus 
der Epoche zwischen der Romischen Kai ser- und der Karolingerze it, d. h. ei nem Zeit raum, aus 
dem Siedlungskeramik aus Nordhessen weitgehend unbekannt war (S. 4). Die Fu nde werden de
tailliert beschrieben und in eine re lativch rono logische Ordnu ng geb racht, wobei der Magerung des 
Materials besondere Beachtu ng gewidmet wi rd. Eine absolu te Datierung - vom Verfasse r vorsich
tig als "Versuch" charakterisiert - e rgibt ei ne Kontinuitiit der Besiedlung vom 4. bis zum 8. Jahr
hu ndert, die als gesichen angese hen werden kan n, da die iibrigen Befunde - elwa das Fehl en von 
Brandspuren oder Uberschwemmungen - keinen Hi nweis au f Diskontinuilat geben (S. 118) . 

Auf22 Seiten stellt der Verfasser die Kleinfunde vor, die deutlich machen , daB in Geismar eine 
. recht differenzierte handwerkliche Produktion stattfand . In einem Exkurs setzt er sich - wie be

reits K. Sippel in seiner Dissertation - se hr kritisch mil den Forschungsergebnissen von N. Wand 
Uber die Biirab urg auseinander, wobei er eine generelle Neubearbeitung des Fundmaterials rur ge
boten erachtet. 

Zwei kurze Beitrage sind den "Fundmiinzen von Geismar" sowie "Anatomische(n) und hi sto
chemische(n) Untersuc hun gen an ve rkohlten Speiseresten" gewidmet. B. Paffgen setzt die 12 
Miinzen aus Geismar in Beziehung zu den antiken Fundmlinzen von anderen Fundp liitze n der 
Niederhessischen Senke und sp richt sich flir deTen Geldcharakter aus. Nach der Analyse von A. 
Franz stamml derverkohlte Spe iserest einer Wandscherbe vermutlich von e inem Getreidebrei aus 
Weizen- und Roggenkornern. 

Die vorliege nde ATbeit hat auch in ihrer auBeren Form (Zeichnungen, Druck , Layo ut) die ge
wohnt hohe Qualitat der Veroffentlichungen des Hessischen Landesamtes fLir Denkmalpflege. Es 
ist zu wUnschen, daB weite re Arbeiten zu r Auswertung der Geismarer Funde - angekUndigt ist die 
Dissertation von R. Heiner Uber die Keramik der Kaiserzeit - bald vorgelegt werden. 

Eberhard Mey 
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Sip pel , Klaus (Hrsg.); Beitrage zur Archaologie mittelalterlicher Kirchen in Hessen, Band 1. Mit 
Beitragen von Daniel Bingemann, Manfred Kunter, lohann-Henrich Schotten, Rudolf Schulze, 
Liesel Schwind, Klaus Sippel, Norbert Wand und Ulrich WeiB (Materialien zur Vor- und Friihge
schichte von Hessen, hrsg. von Fritz-RudolfHerrmann, Band 9) Wiesbaden : Selbstverlag des Lan
desamtes fUr Denkmalpflege Hessen, 1989, VIII und 245 Seiten, 170 Abbildungen, 15 Beilagen in 
Kartentasche. 

Der vorli egende Band steUt Ergebnisse von Grabungen in sechs Kirchen aus den lahren 1977 
und 1984 vor, von denen vier unter der Leitung des Hrsg. standen. Die umfangreichsten Beitrage 
sind der Kirche in Niedenstein-Kirchberg gewidmet. Nachdem die dortigen Grabfunde aus der 
Merowingerzeit in Sippeis Dissertation publiziert wurden, werden hier weitere Befunde vorgelegt. 
Die Grabung erbrachte den Nachweis eines Vorgangerbaus der heutigen, wohl aus dem 13. l ahr
hunderl stammenden Kirche . AufGrund des Bezugs der erslen Kirchberger Kirche aufaltere Gra
ber kann sie als hereschaftliche Eigenkirche angesehen werden, die moglicherweise im Zusam
menhang mit der Missionstatigkeit des Bonifatius errichtel wurde. 

Die Textilrestauratorin L. Schwind beschreibt und analysiert Textil- und Lederreste aus friih
neuzeitlichen Grabern im Bereich der Kirchberger Kirche. 

Auch die Ausgrabungen in den Kirchen von Dens (Gde. Nentershausen), Oberellenbach (Gde. 
Alheim) und Seifertshausen (St. Rotenburg, aUe im Keeis Hersfeld-Rotenburg) erbrachten die 
Nachweise von Vorgangerbauten. Den Berichten ilber die Grabungsergebnisse sindjeweils knappe 
Beitrage ilberdie Orts- und Kirchengeschichte von R. Schulze (Dens) bzw. D. Bingemann beigege
ben . J. H. Schotten berichtet ilber ,.Archaologische Untersuchungen in der Wochensakristei der 
Stiftskriche SI. Peter zu Fritzlar (Schwalm-Eder-Keeis) im lahr 1977". 

Die sechste Grabung nimmt eine Sonderstellung ein, da es sich um das Kirchenfundament einer 
Dorfwilstung handelt. Seit 1980 leitet der Verf. N. Wand die Ausgrabung der Dorfwii stung Holz
heim sildwestlich von Fritzlar, bei der 12 000 m 2 Siedlungsflache untersucht wurden. Als TeiJpubli
kat ion werden hier die Befunde der Dorfkirche SI. Thomas vorgelegt, einer Fachwerkkirche, die 
von einem befestigten Kirchhofumgeben war. U. WeiB sleUt die schriftliche Uberlieferung Uber 
die Kirche zusammen. 

In vier Beitragen wertet M. Kunterdas bei den Grabungen gefundene Skelettmaterial aus. Trotz 
der eingeschrankten Auswertungsmoglichkeiten - in Fritzlar lagen die meisten Knochenreste von 
mindestens 58 Personen in einem Gemenge, in Holzheim waren die Knochenreste van 34 Indivi
duen stark fragmentiert - Iassen sich erstere aufGrund der Korperhohe und des ausgepragten Ge
schlechtsdimorphismus dem Adel und Klerus zurechnen, wahrend es sich in Holzheim urn eine 
bauerliche Bevolkerunggehandelt haben dUrfte. Die Auswertungder Knochenverletzungen an 5% 
der Kirchberger Skelette ermoglichen Aussagen ilberdie Gewalttatigkeit des taglichen Lebens und 
die hohen Belastungen der bauerlichen Bevolkerung im Mittel alter. Ein weiterer Beitrag Kunters 
vergleicht die Aussagen iiber Sterblichkeit und Lebenserwartung, die sich aus der Analyse des Ske
lettmaterials in Kirchberg ergeben mit Kirchenbuchauswertungen aus dem 19. und 20. l ahrhun
dert. 

Angesichts der vielfaitigen Ergebnisse, die in diesem Band vorgelegt werden, kann man sich 
dem Wunsch des Herausgebers, es moge bald zur Herausgabe ahnlicher Sammelbande etwa auch 
zur Arch3ologie der hessischen Burgen und des Hilttenwesens kommen, nur anschlieBen. 

Eberhard Mey 

Sip pel , Klaus: Die friihmittelalterlichen Grabfunde in Nordhessen. Mit Beitragen von Hans-Jilr
gen Hundt und Manfred Kunter (Materialien zur Vor- und Friihgeschichte von Hessen, hrsg. von 
Fritz-Rudolf Heremann, Band 7) Wiesbaden : Selbstverlag des Landesamtes fUr Denkmalpflege 
Hessen, 1989, XII und 471 Seiten, 198 Abb., 45 Tafeln . 

Der Verfasser des vorliegenden Buches leitete in den lahren 1979 bis 1980 zusammen mit H. 
Goldner Grabungen innerhalb und auBerhalb der Kirche in Niedenstein-Kirchberg, bei der aufse
henerregende Grabfunde gemacht wurden. Aus der Bearbeitung des Fundmaterials erwuchs die 
hier vorgelegte beeindruckende Arbeit, die 1984 in Marburg als Dissertation angenommen wurde. 
Die ebenfalls spektakularen Funde, die der Verfasser in den lahren 1985 und 1988 bei Grabungen in 
Eschwege-Niederhone bergen konnte, werden hier nicht mehr beriicksichtigt. 

In der Geschichte Nordhessens lm Frilhmittelalter sind noch immer zahlreiche Fragen unge
klart . Von besonderem Interesse ist vor aUem, wie dieser Raum in das frankische Reich eingezogen 
wurde. Sippels Arbeit ist daher sehr wichtig, da hier zum erstenmal das gesamte Fundmaterial aus 
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Grabern der Merowinger- und Karolingerzeit (etwa 450-850 n. Chr.) systematisch erfaBt und neu 
geordnet und gedeUlet wird . Der geographische Rahmen der Untersuchung ist der Regierungsbe
zirk Kassel, wie er bis zu m 1.1.1981 bestand (d. h. einschlie8lich des heutigen Landkreises Mar
burg-Biedenkopf), der aber sinnvollerweise urn den Fundplatz Gie8en erweitert wird. 

Nach einem knappen Abri8 der mehr als lOO-jahrigen Erforschungsgeschichte werden die ein
zelnen Fundorte prazise nach Lage, Destand, Entdeckung und Ausgrabung, Datierung. Destat
tungsplatz. Siedlung und Umland dargestellt, wobei jeweils topographische Karten (I :25 000), 
zahlreiche Grabungssk.izzen und einige Fotos der Fundplatze beigefUgt werden. Der Verfasser hat 
nicht nur die umfangre iche Literatur und die Unterlagen des Landesamtes fUr Denkmalpflege so
wie der Museen, denen die Funde ilbergeben wurden, ausgewertet, sondem die Fundplatze selbst 
in Augenschein genom men und mehrfach milndli che Auskilnfte der Entdeckerl Ausgraber be
rilcksichtigt . 

Nachdem in mehreren Fii..llen vermeintJich friihmittelalterliche Grabfunde anderen Epochen 
zugeordnet werden milssen, bleiben fUr den Untersuchungszeitraum 184 Grabanlagen, die in ei
nem zweiten Teil der Arbeit systematisch erfaOt werden (Befunde S. 114-140, Funde S. 141-215). 
Die tatsiichlichen wie die vermutlichen Grabfunde des Frilhmittelalters sind in einem sehr sorgfal
lig erstellten, detaillierten Katalog aufgefUhrt, dem ebenfalls zahlreiche Abbildungen beigegeben 
sind. Weitere Abbildungen fioden sich auf 45 Tafeln am Ende des Bandes. 

Die grilndliche Durchmusterung des Bestandes fUhrt zu ilberzeugend formulierten Ergebnissen 
(S. 215-222), die hier nicht im Detail referiert werden kOnnen. Wichtig ist vor allem. daB sich nach 
der Streichung einiger vermeintlich frankischer Zeugnisse ein flir die frank.ische Raumerfassung 
wesentlich negativeres Bild ergibt, als bisher angenommen wurde. Es ist in Niederhessen mit dem 
Vorbandensein einer alteingesessenen grundbesitzenden Oberschicht zu rechnen, die nicht als 
frii..nkisch, sondem als hessisch zu bezeichnen ist - ein Befund, der auch den Ergebnissen der neue
ren historischen Forschung entspricht. 

Zur Frage, warum die Zah! der Grabfunde insgesamt zu gering ist, gibt Sippel zu bedenken. daB 
in Niederhessen die weitgehende ackerbauliche Nutzung der Boden zu einem starken Verlust der 
merowingischen Hiigelgraber gefUhrt haben kann. 

Der Standige Ausschu8 fUr Angelegenheiten der Forschung und des wissenschaftlichen Nach
wuchses an der Philipps-Universitat war gut beraten, als er diese Arbeit 1987 als hen'orragende Dis
sertation auszeichnete. 

Oer Beitrag von Hans-liirgen Hundt enthillt eine Beschreibung und textilkundliche Wilrdigung 
der "Textilreste aus den frilhmitlelalterlichen Grabern von Kirchberg ... " (S. 225-233). "Menschli
che Uberreste aus friihmittelalterlichen Grabfunden in Nordhessen (6. -9. lh .)" (S. 235-277) wer
den von Manfred Kunter, Prof. am Anthropologischen Institut der Universiliit Gie8en, beschrie
ben und ausgewertel. Wie in der Dissertation Sippels wird auch hier erstmals das gesamte Material 
(Skelette von IOllndividuen) untersucht, das in demographischer Hinsicht anderen europaischen 
Skelettserien des Frilhmittelalters entspricht. .. Tendentiell scheinen chronologisch spate Gruppen 
in Nordhessen groBere Affinitii..ten, d. h. genetische Verwandtschaft, zum Frankenkomplex aufzu
weisen als sehr friihe" (S. 258). Kunter iiberlaBt es aber den Historikern, uber die Bedeutung dieses 
Befundes fUr den FrankisierungsprozeO zu entscheiden. Eberhard Mey 

And rie8 en, KJaus : Siedlungsnamen in Hessen. Verbreitung und Entfaltung bis 1200 (Deutsche 
Dialektgeographie 88), Marburg 1990,334 S., 33 Ktn . i. Anh., 78,- OM. 

Die vorliegende Albeit ist 1990 vom Fachbereich "Allgemeine und Germanistische Linguistik 
und Philologie" der Marburger Philipps-U niversitiit als Dissertation angenommen worden. Sie be
ruht auf der Auswertung der fUr die Neubearbeitung des Altdeutschen Namenbuches von Emst 
Forstemann gesammelten Siedlungsnamenbelege, soweit sie auf dem Gebiet des heutigen Landes 
Hessen zu lokalisieren sind . Die obere zeitlicbe Grenze rIlrdie Urkundenbelege ist das lahr 1200 n. 
Chr. Als im engeren Sinne typiscb werden diejenigen Namengruppen angesehen, deren Anteil an 
den bis 1200 erfaBten Belegen mehr als zehn Prozent ausmacht. Dabei handelt es sich urn Sied
lungsnamen mit -burg, -dor/. -ingdor/. -hagen, -hausen, -sen und -inghausen, -heim, -ingen, -rode und 
-stat als primare Siedlungsnamen (Kulturnamen) sowie -aho, -apo, -bach, -berg, -brunnen, -feldund 
-ouwa als sekundii..re Siedlungsnamen (Natumamen). AUe diese Namen sind mit Quellenbelegen 
und Deutungen verse hen, wozu noch eine statistische Auswertung der Ersthelegzeiten und der 
Verteilung auf die durch die naturraumliche Gliederung Hessens vorgegebenen Raumeinheiten 
kommt. Darilber hinaus werden die seltenen und isolierten Namen beriicksichtigt, die gut ein 
Viertel der insgesamt 1906 erfaBten Siedlungsnamen ausmachen . 
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Die 31 Namen aur -burg verteilen si ch aur den gesamten hessischen Raum. von denen all ei n 14 
aus dem 12. l ah rhundert stam men. Zu den altesten Belegen ge hort Bi..iraburg. das von althoch
deutsch bur = Haus. Ansiedlung, Gemeinde abgeleitet ist. Trendelburg geht auf mittelhoch
deutsch tr~nd~/= Kugel . Kreis zuriick. wahrend bei Marburg drei verschiedene Deutungen (maar= 
Morast, Tumpel . Dorfteich ; marah = Pferd und maraht = Grenzgebiet) in Betracht kommen. Im 
Gege nsatz zu den Namen auf -bu'X lassen sich bei denen auf -dot/(insgesam t 77 Belege) raumliche 
Massierungen im Amoneburger Becken, Gladenbacher Bergland, KellerwaJd und OstsauerJander 
Gebirgsrand feststellen . Die -dot/-Namen gehOren zu den friihen Typen. Bereits am Ende des 11 . 
l ahrhunderts trill die BeJegdichte stark zurtick. Wie die meisten Sied lu ngsnamen weisen die auf 
-doifBildu ngen mit personalem (z. B. Rasdorf, abgeleitet vom Personennamen Radl) und appella
tivischem Best immungsglied (Frielendorfvoo vrilinc= der Freie, HaJdorfvon hala = Abhang) aur. 
Dagegen treten nur 24 Siedlu ngsnamen auf -hagen bis 1200 auf. die nach Aussage der Erstbelegda
ten ziem lich junge Grtindungen sind . Sie sind hauptsachlich in der Oberhessischen Schwelle, dem 
Hohen Vogelsberg und dem Vortaunus konzentriert. Mit 297 Belegen sind die Namen auf -hausen 
bis 1200 am haufigsten im Hessischen vertrelen. Ihr Schwerpunkt liegt im nordlichen Landesteil, 
wobei sich eine deutliche Abgrenzung zu den -heim-Nameo im sud hessischen Raum ergibt. -hau
sen ist kein Typ der fruhesten Zeit, sondern triU erst seH dem 9. l ahrhund ert Mufiger auf. Den Na
men auf -hausen si nd auch die auf -inghausen und -sen (z. B. Arolsen, abgeleitet vom Personenna
men Arawald) zuzuordnen . Zur fruhen Siedlungsperiode geharen die 148 -heim-Namen wie auch 
die 35 auf -ingen (-ungen) , z. B. Kaufungen, abge1eitet von mittelniederdeutsch kopinge = Kauf
stelle, Handelsplatz. Die Namen auf -rode sind dagegen im allgemeinen eine Erscheinung des aus
ge henden 12. l ah rhu nderts. Sie treten massiert im Fulda-Werra-Bergland, Kntill und Fulda-Hau
ne-Tafelland auf. Die Sied lungsnamen auf -stat konzentrieren si ch auf altes waldfrei es Land an 
HeerstraBe n, FluB- und Bergtibergangen. Die 64 Sied lu ngsnamen auf -aha si nd von althoch
deutsch -aha = nieBendes Wasser abgeleitet. Sie zahlen zur aiteste n Namensschicht in Hessen wie 
auch die -apa-Namen, z. B. Pfieffe, Walluf und Anraff. Das auBerordentlich fru chtbare Namen
gru ndwort -bach ist vom 8. bis 12. lahrhundert ziemlich gleichmiiBig belegt (231 x). Hie r herrschen 
appellati vische Bildungen vor. Die -berg-Namen sind ei n junger Typ und treten erst im 12. l ahrhuo
den Mufiger auf, z. B. Gudensbe rg, abgele ilet vom Gottemamen Wotan . -feld-Namen (45 Belege) 
nehmen erst im 9. l ahrhundert stark ZU. Die seltenen und isol ierte n Sied lu ngsnamen, dazu geho
ren u. a. Bauna, Balhom, CaJden und Dissen, gehoren haufig einer alte n Schicht an. In e in igen Fal
len wie in Besse und Boddiger ist eine Deutung nicht maglich . Zah lreiche Karten tiber die raumli
che Verteilung der ei nze lnen Namentypen runden den flh Historike r und Sprachforscher gleicher
maBen informativen Band ab. S te/an Hartmann 

Mirab ea u , Sc hli effe n und die n ac h Amerika verkauften H esse n . Zwei zeitgenassi
sche Pamphlete zu m .,Soldatenhand el" f"Ur den amerikanischen Unab hiingigkeitsk rieg. Franzo
sisch faksimiliert. Ins Deutsche tibertragen van Friedrich Suck. Mit einer Einleitu ng von Holger 
Hameche r. Kassel : Hamecher & Adam, 1991, 107 S., 28,80 OM. 

Die Subsidienpolitik der hessischen Landgrafen. vor all em der Einsatz van hessischen Truppen 
im Amerikanischen Unab hangigkeitskrieg, ist e in Thema, tiber das noch im mer zahlreiche Legen
den im Umlauf sind. Bereits wahrend des Krieges wurde es in zahlreichen Publikationen behan
dell. Zwei der wichtigsten Pamphlete der Zeit, auf die zwar immer wieder verwiesen wird , die aber 
nur wenige Interessenten selbst eingesehen haben durften, werde n in dem hier anzuzeigenden 
Band im Faksimile und in deutscher Ubertragung vorgelegt. In seiner Einleitung gibt Holge r Ha
meche r einen Uberblick uber die Umstande, die 1776 zum Abschlu6 des Subsidienvertrags ruhr
ten , durch den 12.000 hessische Soldaten der Britischen Krone zu r Verfugung gestellt wurden. Oer 
Vertrag selbst wird im (deutschen) Wortlaut abgedru ckt. 1777 erschien die anonyme Schrift Avis 
aux Hessois et autre peupfe de I' Allemagne vendue par feurs Princes a I' Angleterre, in der die deut
schen Truppen aurgefordert wurden, sich mit den amerikan ische n Aufstiindischen zu verbriidern. 
Hamecher folgt der se it lange m vertretenen Ansicht, daB Mirabeau der Verfasser dieser Schrift 
war, muB aber zugestehen : "die genauen Entstehungsumstande des Avis bleiben weiterhin im 
Dunkeln" (S . 28). Martin-Ernst van SchliefTen, der hessische Staalsminister und General, der den 
Subsidienve rtrag ausge handelt hatte, verfaBte 1782 eine Gegensch rift Des Hessois en Amerique, de 
feur souverain er des dec/amateurs, in der er betonte, daB es zu all en Ze iten St>ldner gegeben habe, 
und daB der hessiche Landgraf seine Einnahmen zum Wohle des Volkes verwende. 
Der Dank an den Verleger und Herausgeber soli durch di e folgenden Anmerkungen ni cht einge
schrankt werden: Auch wenn in einer knappen Einleitung nicht die ganze Karriere Mirabeaus dar-
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gelegt werden kann, scheinl das abschlieBende Urteil- "JedenfaUs blieb er seiner Natu r treu und 
ruhrle we ilerhin ein leben in Verschwendung und Betrug gegen jederm ann" (S. 29) - ZU negaliv. 
Mirabeaus Schrift liber die PreuBische Monarchie und se ine Briefe an Mauvillon verdie nen durch· 
aus noch der Beachtung. (Horsl Gli nlher legte 198ge ine auszugsweise Neuausgabe unler dem Tilel 
.,PreuBische Monarchi e und Franzos ische Revolution" vor [Frankfurt: lnsel Taschenbuch]). 

Es ist zu erganzen, daB Schli effens Sehrift mit geringen Textvarianten unter dem Titel Rej1exions 
sur les Troupes Alfemands qui servenr en Amerique in der van luchet herau sgegebe nen Ze itschrift 
.. Pol· Pourri " (Band 2, 1782, S. 284-294) erschien. In das literaturverzei chnis sollte u. a. aufgenom· 
men werden : Horst Dippel : Deutschl and und die amerikanische Revolution. Sozialgeschichtli che 
Untersuchu ng zum po litischen Bewu Btsein im ausgehenden 18. Jah rhu nden . Diss. Koln. 1972. 

Eberhard Mey 

K I li Be n d 0 rf, Niklot: Mli nzfundberieht des Hessisehen landesamles fU r gesehiehtliehe landes· 
kunde, Marburg, Nr. 6 : 1984 bi s 1986 (Sonde rabd ruek aus : Fundberi ehte aus Hessen 26, 1986) 1991 . 

Mil dem Mlinzfundberiehl Nr. 6 selzl der Verfasser eine gule Obu ng des Hessisehen l andesam· 
tes fUr gesehichlli ehe l and eskunde fo rt , in Hessen gefu ndene und naeh mehreren Aspekten unter
suehle Mlinzen der Offentlichkeit vorzustellen . 

In dem umfangrei chen Sammelberieht Nr. 6 werden die gemeldeten hessisehen Mlinzfunde des 
Zeitrau mes von 1984 bi s 1986 aufgeruhn. Er gibt Ausku nft ilber de n Fundo rt , die Son e, Menge und 
Herkunft der Milnzen . 

Der Beriehl gliedel sieh naeh e inze ln en Fundkomplexe n und differenziert naeh Sehatzfund en 
(A), naeh Milnzen aus Grabungs· und Sonderkomplexen (B) sowi e naeh Einze lfu nden (C). Mit 
groBer wissensehaftlieher Sorgfalt wurde das Material bestim mt. soweil dies naeh dem Erhaltungs· 
grad und der Qualitat moglieh war. 

Insbesondere befaBt sich dieser Berieht mit den groBeren Sehatzfunden. Breiten Raum neh men 
hiervo n die Funde vo n GroJl·Zimmern (6 A 08), Herborn (6 A 09) und Berkaeh (6 A 14) ein . 

Die Mlinzfunde konnen als Spiegel des Geldumlaufes der Vergrabu ngs· oder Verlustzeit ange· 
se hen werden . Insbesondere erh ellen sie die wirtsehaftli ehen Hintergrlinde, wie sie beispielsweise 
bei Mli nz- und Wirtsehaftskrisen der ersten und zwe iten Kipper- und Wipperzeit beslanden haben . 
Die Vielfalt der in der Vergangenheil im Umlaufvorhandenen Mlinzsorten erstaunl immer wieder. 

Im Sammelbericht geht es dem Ve rfasser ni ehl darum , ei ne vollstandige Auswerlu ng des vorge
legten Materials anzubiete n, so ndern urn e ine kurze Vorstellung mit Angaben von weiteren Quel
le n sowie urn den Hinweis auf delaillierte re Untersuehu nge n. Der Versueh, die Begleilumstiinde 
bei Mlin zfunden zu versaehl iehe n und die Forderung der Berei lsehaft, Mlinzfunde wissensehaft
lieh untersuehen zu lasse n, konn en nur unlerstlitzt werd en. 

Dem Verfasser, der dureh viele Veroffentl ichunge n auf dem Geb iet der Numismatik wertvolle 
Beilrage zu r Aufarbeitung der Mlinz- und Geldgeschiehte erbraeht hat, sei aueh fLir diese Arbeil 
herzlich gedankt. Egon Sprecher 

Brake , ludwig : Die ersten Eise nbahnen in Hesse n. Eise nbahn po litik und Eisenbahnbau in 
Frankfurt, Hessen-Darmstadl. Kurhesse n und Nassau bi s 1866. (Veroff. d. Hist. Kommission fU r 
Nassau, 51) Wi esbaden 1991. Zug\. Diss. GieBen 1988. 322 S., 1 Abb. 

Man soUte meinen, zu m Thema .. Eisenbahn" sei bereits alles gesagt worden. handelt es si ch 
doeh urn einen der am besten erforsehte n Teilbereiehe der Gesehiehte der I ndu strialisierung. Den
noeh iSI gerade die vorliegende Arbeit von ludwig Brake - die auf der Grundlage seiner Disserta· 
tion entstanden iSI - liber die Eisenbahnen in Hessen der beSle Beweis, daB man sehr wo hl neue 
und zum Teil liberrasehende Erkenntnisse zu Tage f6 rdern ka nn . 

Brake versucht darzustellen. wie der Weg vom Beginn der offentlichen Diskussion urn die Ei
senbahn bis hin zur Realisierung und Fertigstellu ng der ersten lin ien verlaufen is!. G roJles Auge n
merk rich let er dabei auf die Polilik der hessischen Regierungen bis 1866. Dabei wird deutl ich. daB 
diese sehr viel aktiver waren, als dies in der bisherigen lileratur zuweilen angenommen wird . Seine 
Que ll en belegen deutlich. wi e d ie Regierungen in Hessen sehr sehn ell erkannt haben. we lehe Be
deutung der Eisenbahnbau Hir die einheimisehe Wirtsehaft bekommen wli rde . Inleressa nl ist , daB 
vornehmlieh Staatsdiener Mitgli eder der Eisenbahnvereine waren und an die Slelle der in Hessen 
nur schwach ausgep ragten Unternehmersehaft tralen . Deutlich wird aueh, wo die Probleme bei der 
Planung auftralen. Die hessise hen Territorien muBten Eisenbahnst reeken planen. die einen An· 
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schluB an andere Staaten bekommen koonten. Hier lag die Ursache der Verzogerungen, da zwi
scheostaatl iche Vertriige ausgearbeitet werden muBten, die von alien Seiten Kompromisse ver
langten. Diese Verhandlungen aufzwischenstaatlicher Ebene veranlaBten die Me hrzahl der hessi
schen Regierungen zur Ausschaltung der privaten Eisenbahnvereine. 

Brake steHt ausfUhrlich die unterschiedlichen Varianten der 5treckenfUhrung vor. Leider ist hier 
aber auch die schwachste SteUe seiner Arbeit zu finden . Dieser Abschnitt macht nur dann wirklich 
Sinn, wenn man beim Lesen den Atlas zu Rate ziehl. Es ware gut gewesen, nicht nur am Ende des 
Ruches eine wenig aussagekraftige Obersichtskarte Ober die gebauten Strecken beizufUgen, son
dern auch die verschiedenen Varianten de18.illierter darzusteUen. So bleibt vieles kaum nachvoU
ziehbar. 

Sehr ausfUhrlich werden bei Brake auch die Wege der Finanzierung des Eisenbahnbaus darge
steUt. Dieser erfo rderte neben der Entscheidung flir Privat- oder Staatsbahn eine Kreditaufnahme, 
die flir die damalige Zeit schwindelerregende Dimensionen erreichte. Brake steUt dar, daB die Mo
bilisierung der erforderlichen Mittel nicht immer einfach war, wenngleich er nicht davon ausgeht, 
daB dieses Geld nicht in ausreichendem MaBe vorhanden gewesen ware . BegrOBenswert ist, daB er 
nicht aufder Ebene der politischen und finanzieUen Voraussetzungen des Bahnbaus stehenbleibt, 
sondern auch seine Durchflihrung, die BeschafTung des Materials und die Situation der Eisen
bahnarbeiter schildert. Er wirft damit Schlaglichter auf die sich ausbildende wirtschaftliche Ver
netzung, die neben die Vernetzung des Verkehrswesens trat. 

Interessant ist auch sein Versuch, die wirtschaftlichen Folgen des Eisenbahnbaus abzuschatzen. 
Wenngle ich hier eine exakte quantitative Abwagung auch in Zukunft unmoglich sein dOrfte, 
scheint seine Beobachtung, daB der innovative EfTekt der Eisenbahn in Hessen eher niedrig gewe
sen ist, plausibel zu sein . Es dilrfte richtig sein, da8 die Eisenbahn in Hessen nicht Leitsektor der 
Industrialisierung werden konnte, da von ihr in erster Unie die wirtschaftlichen Zentren profitier
ten , von denen es in Hessen zumindest bis 1866 keines von ausreichender Bedeutung gab. 

Das Buch wird abgerundet durch ein umfassendes und gut gegliedertes Quellen- und Uteratur
verzeichnis sowie ein Orts- und Personenregister. 

Zwei Dinge bleiben anzumerken. Zum einen stellt maD sich die Frage, warum es nur so wenige 
wirtschaftshistorische Arbeiten insbesondere ilber das ehemalige Kurfurstentum gibt . Mag auch 
die Industrialisierung nicht so verlaufen sein, wie man sich das schulbuchmaBig gerne vorsteUt 
(wobei man mit Sidney Pollard aber festhalten mu8, daB Industrialisierung ein Phiinomen der Re
gion war, mithin die Frage nach der Berechtigung .,schulbuchmiiBiger" Modelle gestellt werden 
mu B), so hat es doch eine Geschichte der Wirtscbaft gegeben, die noch weitgehend unaufgearbei
tet ist . 

Der zweite Punkt ist unmittelbar mit dem Thema verknilpft. Mit dem Vorliegen dieser Arbeit 
muB sichjeder zuklinftige Autor im Klaren dariiber sein, da8 es nicht ausreicht, zeitgenossische Ei
senbahnpropaganda, angereichert mil einigen Archivalien als Grundlage flir eine Darstellung hes
sischer Eisenbahngeschichte zu wahlen. Oberdeutlich wird bei Brake namlich, da8 man den Ent
scheidungswegen und -griinden der hessischen Regierungen nur uber ein intensives Archivstu
dium auf die Spur komrnen kann . lnsbesondere wird auch deutlich - wenn dies auch nicht Brakes 
Thema ist -, da8 die zeitgenossische Literatur spezifische Interessen veri rat , die nicht unbedingl 
als objektive Lagebeurteilungen anzusehen sind, so etwa das allgemeine Gejamrner, man sei dabei • 
.,den AnschluB zu verpassen", bzw. die Annahrne, die Regierung habe zu langsam gehandelt. 501-
che Aussagen finden sich in nahezu alien deutschen Liindem. Micha Rohring 

Zsch i e sc he , Dieter : Die Hessische Renitenz und die preuBische KirchenpoJitik in der Sicht 
der Hessischen Blatter. Ein Beilrag zur Geschichte der althessischen Opposition gegen PreuBen. 
Kassel 1990. 

Die im vorigen Jahr verofTentlichte Dissertation des Verfassers fUlIt eine Lucke aus, denn sie er
giinzt die bisher zu diesern Therna vorhanden gewesene Literatur auf gluckliche Weise . Zwar wa
ren in den vergangenen zwanzig Jahren bereits mehrere Arbeiten entstanden (zuletzt noch die 
grundlegende Untersuchung von Renate Salter uber die Vilrnarianer, 1985), die sich von unter
schiedlichen Ansalzpunkten aus mil der Hessischen Renitenz beschiiftigten . Eine genaue Analy
se,wie sich die preuBische Kirchenpolitik nach der Annexion Kurhessens 1866 in den Hessischen 
Blattern, dem Sprachrohr der Renitenz, widerspiegeite, gab es jedoch noch nicht . 

Sicher handelt es sich bei der sogenannten Renitenz lediglich urn ein regional eng begrenztes 
kirchliches Phanornen, doch gibt die vorgelegte Studie dariiber hinaus Einblick in die zeitgenossi
schen Stromungen der preu8ischen Politik in der nurwenige lahre zuvor erworbenen Provinz und 
damit in das Denken und Fuhlen vieler ihrer Zeitgenossen. 
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Der Konnikt entwickelte sich im luli 1873 aus dem Protest von insgesamt 45 Pfarrern gegen die 
Einsetzung des von PreuBen verordneten Gesamtkonsistoriums als oberster Kirchenbeh6rde rur 
den Regierungsbezirk Kassel. In ihrer Grundhaltung konservativ eingestellt, lehnten die reniten
ten pfarrer den von der neuen Regierung verordneten Idrchlichen Zentralismus rigoros ab. denn 
rur sie gait der uberlieferte F6deralismus im kirchlichen wie im staatlichen 8 ereich als wiinschens
wert und allein legitim. Kein Wunder. daB der Gegensatz zur Kirchenpolitik der preuBiscben Re
gierung in den Hessischen Blattem zwar theologisch begrundet, abe r staatspolitisch gemeint war. 
Freilich gelang es ihm nicht, sich gegen die staatliche Macht durchzusetzen. 

Der Kampf der Hessischen Renitenz war also auf Dauer gesehen ve rgeblich, wenn auch ihre 
letzten Ausliiufer erst nach dem Zweiten Weltkrieg den Weg zuri..ick in die Kirche von Kurhesse n
Waldeck fanden. Sie sorgte aber auf ihrem Hohepunkt in den siebziger lahren des vergangenen 
lahrhunderts rur einige innenpolitische und kirchliche Aufregung im Gebiet des ehemaligen Kur
rurstentums. Die Hessischen Blatter sind darur ein sprechendes Zeugnis. 

Wo/demor Z;lIinger 

Messe rsch mid t . Rolf : "Wenn wir nur nicht lastig fallen ... " Aufnahme und Eingli ederung der 
FlUchtlinge und Vertriebenen in Hessen (1945- 1955), Frankfurt/ M. und Leipzig 1991. 

Die Volkszahlung vom September 1950 wies fUr das Land Hessen 720583 "Heimatvertriebe
ne"aus, d. h. jeder sechste Einwohner war infolge des Zweiten Weltkri eges aus den Reichsgebieten 
6stl ich derOder-NeiBe-Linie oder aus den deutschen Siedlungsgebieten in Ost- und Sudosteuropa 
durch Flucht ode r Vertreibung nach Hessen gelangt. 

Ohnehin durch den Verlust der Heimat aus ihren sozialen . wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebensverhaltni ssen gerissen und damit in besonderer Weise vom Krieg und seinen Folgen betrof
fen , trafen die Vertriebenen die in den Aufnahmegebieten herrschende Notlage, der Mangel an le
bensnotwendigen Gfitern, an ausreichendem Wohnraum und an Arbeitsmoglichkeiten wesentlich 
harter als dies bei den Einheimischen der Fall war. 

Der vorliegende, in der "Hessen-Bibliothek" erschienene Quellen- und Dokumentenband ver
sucht an hand von Beispi elen, die "Gesamte ntwicklu ng der Aufnahme und Eingliederung der 
FlUchtlinge und Vertriebenen in Hessen fUr die l ahre 1945 bis 1955 . .. nachzuzeichnen" (S. 12). 

Diesem Anspruch wird die Sammlung, die im wesentlichen auf der Auswertung von Archivma
terialien (u . a. Hessische Staatsarchive, Stadt- und Gemeindearchive), von Erlebnisberichten und 
Zeitungen beruht, durchaus ge recht. 

Die insgesamt 137 vollstandig oder in Auszugen abgedruckten Dokumente veranschaulichen 
den ProzeB, der di e einst oft nur widerwillig aufgenommenen FlUchtlinge zu anerkannten und 
gleichberechtigten Mitbiirgern werden lieB, die einen entscheidenden Beitrag zum Aufbau des 
Landes leisteten. 

Das Bestreben. eine Vielzahl von Themenbereichen anzusprechen und verschiedene Perspekti
ven zu beriicksichtigen, bestimmt die Auswahl der Dokumente, auch wen n einige Bereiche - wie 
z. B. der konfessionelle Aspekt - groBere Beachtung verdient hatten. 

Die Berichte, Notizen, Mitteilungen, Verfugungen und Rundschreiben aus den verschiedenen 
Verwaltungsebenen (von den Min isterien bis zu den KommunalbehO rden), die Aufzeichnu ngen 
der BetrofTenen, die Zeitungs- und Rundfunkberichte, die Denkschriften , Aufrufe und Stellung
nahmen der Kirchen, der Parteien und Verbande lassen ein eindrucksvolles BiJd von Flucht, Auf
nahme und Integration entstehen. 

Der von Messerschmidt gewiihlte Schwerpunkt der "zwischenmenschlichen Ebene" (S. 12) er
weist sich als sinnvoll und tragt zur Anschaulichkeit bei. 

Obwohl sich die Dokumente in erster Linie mit den bedriickenden mate riellen Problemen und 
ihrer Bewiiltigung beschiiftigen, gewiihren sie zugleich auch einen Einblick in die psychologische 
Verfassung der FJUchtlinge : die ti efe Verunsicherung, wie sie in dem dem Band als Titel vorange
stellten Aussp ruch eines aus der Tschechoslowakei ausgewiesenen 94-jahrigen Mannes " Wenn wir 
nur nicht liistig fallen ..... sinnfallig zum Ausdruck kommt ; das durch zahlreiche Krankungen ver
letzte Selbstwertgeflihl; das Schwanken zwischen Verzweiflung, Verbitterung und Resignation ei
nerseits und HofTnung, Optimismus und dem Schopfen von neuem Lebensmut and ererseits. 

Dokumentiert werden : die Unterbringung und Versorgung in den Aurnahmelagern und priva
ten Quartieren und die sich daraus ergebenden Konflikte mit den Einheimischen ; das Bemuhen 
der in extremer Weise von der Arbeitslosigkeit und beruflicher Umstruktu rierung betrofTenen 
Fliichtlinge um Arbeitsmoglichkeiten, die auch nur anniihernd ihrerberuflichen Qualifikation ent
sprachen ; die von Fltichtlingen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich entwickelten Selbsthilfe-
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Aktionen; die unter alliierte r Ko ntrolle e rfolgte und mil Mi Btrauen begleitete G rundu ng von Ver
eine n, Verbanden und Parte ie n, sowie die Taligkeit und die Prob leme de r allge me inen und der 
FI Uch Ui ngsverwa lt u ng. 

Als Erganzung zu den schriftl ichen Belegen und zugieich als QueUe mit e igene r Aussagekraft 
die nen d ie 85 Abb ildunge n, die u. a. von Presseage ntu re n, der Bundesbildstelle un d nicht zule tzt 
von betroffene n Privatpersonen stammen. Michoel Schmitl 

F r iebe rt s h a u ser, Hans: KJeines hessisches Worterbuch. Munchen : Ve rlag C. H. Beck, 1990. 
227 S. m. 4 Karten. 

Nach de m "Hessischen Oialektbuch" (vgl. auch ZHG 94, 1989) li egt nun dre i Jahre spater ein 
weiterer Band des Aut ors zum hessischen Mu ndartgebrauch vo r. Die Arbeit gliedert sich in drei 
Abschn itte, einen einl eitenden Teil mit Hinweisen zur Vo rgehensweise und Ben utzung des Lexi
kons, das Wo rterbuch se lbst sowie einen Anhang mi t Beispielen aus der hessischen Mundartdich
tung. 

Zu r Methodi k steUen sich prinzipie11 die gleiche n Proble me wie schon beim "Diale ktbuch". Sie 
so11en deshalb hier lediglich ange risse n werden : Form des Interv iews, Autoritatsgefiille zwischen 
Interv iewer un d Befragten (haufig SchUler-Lehre r-Beziehu ng), Signifikanz quantitativer Ergeb
nisse. 

Wichtiger erschei nt jedoch die Auswahl der Belege. Oer Ve rfasser gibt an, systematisch d ie An
gabe n der alteste n Gewahrsleute he rangezogen zu haben, so daB das Material groBtenteils in die 
erste Halfte des Jah rhunde rts e inzuordnen isl. Er beze ichn el se ine Arbeit als "kulturhistorisc hes 
Oo kum ent unse rer Regio n", quasi als Sp iegel der "Lebens- und Arbe itswe ise unse rer Eltern und 
GroBeltern" (S. 19). Ge rade abe r du rch das neuerliche Interesse an aUem, was im weiteste n Sinne 
mil dem Begriff " Heimat" verbunden is t ("Brauchtumspnege" sei hi er nu r als Stichwort genannt), 
ware es vo r allem auch ru r denj Ungeren Leser von Bedeutu ng, wie sich neue Konzepte im Rahme n 
des Sp rachwandels in der Mu ndart ni edergeschl agen haben . 

Die Kriterien, die de r Au fnahme von Stichwo rtern in das Wo rterbuch zugrun deliegen, werden 
leider nicht naher erlau te rt . 

ZusammengefaBt betrachtet b ietet auch das "Worterbuch" im Vergieich zum "Oialektbuch" 
keine ne ue n Ergebn isse de r hessischen Oialektforschu ng. Vor dem Hintergrund soziolinguisti
scher Forschu ng vor allem im anglo-amerikanischen Sprachraum gilt es hier, den Vo rsp rung wie
der einzu ho len. Christine Swobodo-Korner 

Orts- uod Regiooalgeschichte 

S c h mid t . JUrgen : 800 Jah re Stadt Melsungen. Melsunge n : Be rnecker Veriag, 1990. 48 S. m. zahl
reic hen Abb., OM 19,80. 

AnlaBlich der 800-Jah rfeie r de r Stadt Melsungen bietet de r vorliegende Band einen ebenso 
knappen wie prazisen Ab ri B der Stadtgeschichte . Ge rade mil d iese r ve rdichte ten Form vermittelt 
der Aulor au f e ngstem Rau m auch dem eiligen Leser einen Obe rblick uber d ie wichtigsten Ereig
nisse in de r Geschichte der nordhessischen Kl einstadt. Die"Chronik" begin nt mit dem Erwerb des 
burgus Melsungen vo n den Landgrafen von ThU ringen und Hessen du rch das Bistu m Mainz im 
Jahr 1190. Tro tz frU here r u rku ndlicher Erwahnu ng gilt dieser Verkauf als .. Gebu rtsdatum", so daB 
d ie Stadl 1990 ihr 800-jah riges Bestehen fe ierte. Den AbschluB der Sch ilderungen bildel der Hes
sentag von 1987 als das herausragende Ereignis der Nachkriegszeit. 

Tex t und Abb il dungen si nd gut aufe inander abgesti mmt und werden in ansprechender Form 
prasentiert, KurzUberschriften am Textrand erlauben eine rasche Orientierung des Lese rs. 

Led iglich am Rande sei erwiihnt, da B die Eisenbahn , die von der thu ringischen G renze Uber 
Melsungen nach Kassel und we iter bis Warburg bzw. Karl shafen gebaul wu rde, spater den Namen 
"Kurru rst-Fri edrich-Wilhe lms-No rdbahn" trug, nicht "Wilhel m", wie hi er fa lschlicherweise ange
gebe n. 

Insgesamt hand elt es s ich urn einen gefiilligen und lesenswerten Band, be i dem Le ist ung und 
Pre is im angemessenen Ve rhaltnis stehen. Christine Swobodo-Korner 
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7S0 Jahre Broms kir c hen . Hrsg. vom Gemeindevorstand der Gemeinde Bromskirchen aus 
AnlaB der 7S0-Jahr-Feier im Jahre 1988. Bearb. und zusammengestelh vom HeimatbuchausschuB 
Bromskirchen. Frankenberg 1988, 467 S., zahlr. Abb . i. T. 

Die vorliegende VerofTentl ichu ng en tstand aus AnlaB des 7S0jah rige n Jubi lau ms der Gemeinde 
Bromskirchen im Kreis Waldeck-Frankenberg. Sie behandelt in 14 Kapiteln u.a. die Vor- und 
Frlihgeschichte Bromskirchens, die Wirtschafts- und Sozialgesch ichte vom 18. bis 20. Jahrhundert, 
die Martinskirche und evangelische Kirchengemeinde, das Schul- und Forstwesen, di e Bromsk ir
che r Mundart, den Fremdenverkehr der Ge meinde und das Vereinswesen. Die Gl iede rung des 
Bandes kann kaum befriedigen, da die versc hiedensten historischen Bereiche hiiufig miteinande r 
vermengt oder unverbunden nacheinander behandeh werden. Das zeigt sich besonders in den er
sten beiden Kapiteln , di e aus einer lockeren Folge vo n Einze laspekten bestehen , di e zwar in sich 
manche Details enthaJten, jedoch dem Leser nicht den gewlinschten Obe rblick liber die politische 
und Wirtschaftsgeschichte des Ortes ve rmitte ln. Hinzu kommt, daB viele in das Buch aufgenom
mene Berichte Auszlige aus ged ruckten Veroffentlichungen darstellen, also unse r Wisse n libe r 
Bromskirchen gar nicht erweitern. Besonders storend macht sich dabei das Fehlen eines Literatu r
verzeichn isses bemerkbar. Kaum trostlich dUrfte se in , daB die unsystematische Anhiiufung des 
Stoffs in vie len vergleichbaren Ortschroniken zu finden ist. Sie kommen daher trotz der von den 
Bearbeitern aufgewendeten Mlihe nicht liber den Stand einer reinen Materialsammlung - und d3s 
oft aus zweiter Hand - hinaus. Das schl ieBt jedoch nicht aus, daB das Bromskircher Heimatbuch 
eine ange neh me und bisweilen sogar amlisante Lekt li re darstelh. Besonde rs aufschluBreich sind 
die zahlreichen Einwo hn erve rzeichn isse des Ortes, die Einblick in die soziale und wirtschaftliche 
Struktur Bromskirchens im Wandel der Zeiten verm itteln. Urn so nachteiliger ist, daB sie nicht in 
den historischen Kontext einbezogen werden. Viele Irrtil mer und MiBverstiindn isse, die sich in die 
Darstellu ng eingeschlichen haben, bedlirfen de r Kliirung. Das gih auch fUr die Deutu ng des Flur
namens .. Pnitze", der unzutreffe nd mit .. Wiese" ode r .. Anhohe" erkHirt wird . In Wi rklichkeit be
deutet nach dem Deutschen Worterbuch von Jakob Grimm der Begriff bitze = p!utze, abgeleitet 
von althochdeutsch pizuni. "einem ge hegten, eingefriedeten Ort" in Form einer clausura. Dem 
Charakter des angezeigten Buches entsp richt, daB es haufig auf Sagen und Anekdoten zurlick 
greift. Dem historisch unku ndigen Leser wird es dad urch schwer, .. Dichtung und Wahrheit" von
e inander zu unte rsche iden. Zu den Verdiensten der Publikation zii hlt, daB sie den jlidischen Ge
meinden in Bromskirchen einen eigenen Abschniu widmet. Wir erfahren hie r, daB die Familie 
Hirsch/SchOnthallNehei mcr libe r ISO Jahre in dem Ort ansiissig war. Auswarts wurde Bromski r
chen vor allem durch seine umherreisenden Sensenhiindler bekannt. Im Zuge der zunehmenden 
Mechanisieru ng der Landwirtschaft ste lite sich der Sensenhandel auf den Verkaufvon Aussteuer
artikeln und Bestec ken urn . Aus diesem re ichbeb ilde rten Band kann man das Fazit zie hen, daB 
Ge meinden bei der Abfassung von Ortschroniken au r die Unte rstli tzung von Fachhisto rikern und 
Archivaren zurlickgreifen soliten. Nur so kann erreicht werden, daB der Zweck der umfassende n 
Unterricht ung des Lesers auf der Grundlage einer kl aren Gliederung erfli lh wird . 

St({an Hartmann 

K r i ngs , Bruno : Das Pramonstratenserstift Arnstein a. d. Lahn im Miu elaher 0139- IS27). Wies
baden: Histori sche Kommission nir Nassau 1990 (VerofTentlichungen de r Histo rischen Kommis
sion fli r Nassau 48), 738 S., zahl r. Abb .. Tfn. und Ktn . i. T. 

Abgesehen von der Frlihze it stli tzt sich die vorliege nde Arbeit im wesentlichen auf ungedruckle 
Quellen. Herangezogen wu rden u. a. die Arnsleiner Urkunden-u nd Handschriftensammlu nge n in 
den Staatsarchiven Wiesbaden und Darm stadt sowie in der British Library zu London. Auch die in 
Koblenz. Kol n, Marburg, Limburg und Trier verwahrten, fUr Arnstei n wichtigen Quellen konnle 
der Autor auswerlen. Auf diese Weise entstand eine Untersuchung, die ni cht nu r unseren Kennl
nisstand liber das mitte lalte rliche Stin Amstein, sond em liber den des Priimonstratenserordens in 
Deutschland insgesaml erweitert. Die klar gegliede rte Arbeit ste llt nach einem Abschn itt liber die 
Famil ie des Stifters, die Grafen von Arnstein, zunachst die neben den Urkunden wichtigsten mit· 
telalterlichen Quellen vor, die Gesta Ludewici und den Nekrolog. Die zahlreich liberliefe rten 
Handschriften der Gesta Ludewici. darunler drei der deulschen Fassung, verdeutlichen, daB die 
Geschichte des Arnsleiner Stifterpaares, des Grafen Ludwig Ill . und seiner Gemahlin Guda, vor 
allem vor dem Hinle rgrund ihres Eintritts in den Pramonstratenserorden, dessen Name auf das 
franzosische Kloster Premontre zu rlickge ht, weit ve rbreitet worden ist. Mit groBe r Wah rsche in
lichkeit wa ren fUr die G riindung des Slift s Arnstein ve rwandtschaft liche Beziehungen Ludwigs zu 
den Stiftern der KJ oster Rommersdorf und Gottesgnaden maBgebend. 
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Ein zentrales Kapitel vermiuell einen Uberblick uber die Geschichte des Stiftes von seiner 
Grundung bis zum Tode des groBen Reformabtes Adam Armbruster(1527), derdie spatmiuelalter
liche Verfallszeit Amsteins durch entscheidende ReformmaBnahmen beendete. Behandelt wer
den hier u. a. die friihe Geschichte bis zum Tode des Stifters (1185), die Rechtsstellung und Aus
stattung des Stiftes - wichtig si nd Urkunden von Papst InDolent 11. von 1142, Konig Konrad Ill . 
von 1145 und ErzbischofHillin von Trier von 1156, wobei sich nachweisen laBt, daB auch Erzbischof 
Alberto von Trier ein heute verlorenes Diplom fLir das Stift ausgestellt hat -, die von Arnstein aus
gehende Griindung de r Tochterkloster Miinsterdreisen, Marienthal, Enkenbach, Gommersheim 
und Bese lich, die Entwicklung Amsteins bis zur Mitte des 13. lahrhunderts, die durch bedeutende 
Erweiterungen des Stiftbesitzes und den offiziellen AnschluB Amsteins an Premontre bestimmt 
ist, die danach einsetzende Krise des Stifts, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und dem 
iiberhandnehmenden Pfriindenwesens im Zusamm enhang steht, die Refonnversuche des 1323 ge
wahlten Abtes Wilhelm von Stalfel, der jedoch trotz seiner zielbewu8ten Erwerbspolitik den Nie
dergang nur zeitweilig aufhalten konnte, die weitere Verschlechterung der Lage Arnsteins unler 
dem Abt Amold von Krummenau, die 1480 unter Mitwirkung der Grafen von Nassau erfolgte Re
form des Stiftes sowie die Tatigkeit des ersten biirgerlichen Abtes Adam Armbruster, der groBen 
Anteil an der geistigen Erneuerung Amsteins und seiner wirtschaftlichen Konsolidierung, u. a. 
durch die Anlage neuer Giiterprotokoll- und Salbiicher, hatte. Aufihn geht auch der BeschluB zu
ruck, daB als KonseQuenz der uberwundenen Mi8stiinde Adlige kiinftig von der Aufnahme in das 
Stift ausgeschlossen blieben. 

Das folgende Kapitel gibt Aufschlu8 iiber das Archiv, Skriptorium, die Biblio thek und Hand
schriften des Amsteiner Stifts. Nur ein - allerdings beachtlicher - Teil der Stiftsurkunden gelangle 
nach der 1802 erfolgten Aufhebung Amsteins in den Besitz des nassauischen Staates und bildet 
heute einen eigenen Bestand im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden . Vieles warin den Kriegen am Ende 
des 18. Jahrhunderts verlorengegangen. Da das Stift 1717 einen groBen Teil seiner Handschriften an 
den Londoner Agenten George Suttie verkauft haue, befinden sich heute zahlreiche Manuskripte 
und frGhe Drucke in der British Library. Diese Schriften mit uberwiegend geistlichem Inhalt wer
den im folgenden unter Hinweis auf Entstehungszeit, auBere Form und Inhalt beschrieben. Der 
Abschnitt Gber "das Leben im Kloster" schildert die Rechte, Aufgaben und Ptlichten des Abies 
und Konvents, wobei die Kanoniker und Laienbruder oder Konversen gesonde rt be handelt wer
den. Au8erdem gehorten zur Amsteiner Klosterfamilie die Donaten, die sich als Laien mit ihrem 
Besitz und ihrer Arbeitskraft fLi r immer dem Stift ubereignet hatten, die Prabendare, die si ch mit 
ihrem Vermogen eine Pfriinde erworben hatten, sowie die FamiHaren und Bediensteten . Die Hin
weise aufdie Klosterschule, das Infirmarium und das Hospital mit der AnnenpOege beleuchten die 
Tiitigkeit des Amsteiner Stifts in vielen kulturellen und gemeinnutzigen Bereichen. Die fo lgenden 
Kapitel betrachten di e von Arnstein aus gegriindeten Frauenkloster, die zu Beginn des 14. Jahr
hunderts relativ selbstandig wurden, die Seelsorgetatigkeit des Stifts durch Kanonikerpfarrer in 
zahlreichen Pfarreien und Kirchen, an deren Stelle zur Zeit Abt Armbrusters Weltgeistliche traten, 
die Baugeschichte von Kirche und Kloster Amstein, worilber der Bericht der Gesta Ludewici die 
ersten AufschlUsse gibt, die Denkmaler, Abbildungen und Karten, darunter die Scheiben des Am
steiner Konveesen Gerlach, die Siegel des Stiftes und seiner Tochterldoster sowie Personallislen 
der Abte, Konventualen, Inhaber der KJosteramter, Probste und Prio ren. Ein ausfLihrliches Orts
und Personenregister sowie vier Karten uber den Besitz des Stifts runden den informativen Band 
ab. Sl~fan Hartmann 

Bra una u . Beitrage zu seiner Geschichte. Hesg. von Reinhard Dietz und Gerhard Menk, Bad 
Wildungen 1990, 249 S., zahlr. Abb. LT. 

Die vorliegende Festschrift entstand aus AnlaB des 700jahrigen lubiliiums der 1971 in die Stadt 
Bad Wildungen eingegliederten Gemeinde Braunau. An die Erorterungen zu den beiden e rsten ur
kundlichen Belegen des Ortes aus den lahren 1261 und 1290 von Wolfgang Bender schlieBt eine von 
Gerhard Menk verfa8te Studie aber die Gemeinde Braunau in der friihen Neuzeit an, in der dieser 
"ein Fallbeispiel f"Ur eine Kommune als kleinen Slaat" sieht. Vor allem aufderGrundlage waldecki
scher Bestande im Staatsarchiv Marburg kann Menk zahlreiche Details Gber die politische, die So
zial- und Wirtschaftsgeschichte Braunaus vom 16. bis 18. lahrhundert vermitteln. Er steUt hier 
mehrere Personenverzeichnisse vor, die Gber die Bevolke rungs- und Berufsstruktur der Braunauer 
Einwohner in jener Zeit AufschluB geben. Auch ein Gemeindebewu8tsein scheint sich damals 
schon entwickelt zu haben, daB sich vorallem gegen wirtschaftli che Pressionen von auBen richtete. 
Auch im Bereich des Kirchen- und Schulwesens kam es gelegentlich zu Konflikten mit der 
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waldeckischen Landesherrschaft, die sich u. a. an der Person des Pfarrers Nicolaus Geta entzilnde
ten. Anhand von Besitzstreitigkeiten, Ehesachen, Prozessen und Nachlassen zeichnet Menk das 
dorfliche Leben Braunausanschaulich nach. Weitere Kapitel dieses Dandes, die von anderen Auto
ren stammen, behandeln u. a. die Vergangenheit des Bauemstandes, die Vor- und Urgeschichte 
der Gemarkung Braunau - dieser Abschnitt hiitte eigentlich an den Anfang gehort - , die evangeli
schen Pfarrer seit der Reformation, die Braunauer Kirche und ihr Schnitzaltar, die Braunauer Bilr
germeister, einen Auszug aus dem Protokollbuch des Draunauer Friedensrichters, die Erinnerung 
an aIte Sitten und Gebriiuche, den Braunauer Oialekt. das Schiltzenwesen und die FreiwiIJige Feu
erwehr. Leider vermiSt man eiDe Oarstellung der Geschicbte Braunaus zur Zeit des Nationalsozia
lismus. Offen bleibt, ob es Juden in Braunau gegeben hat . Auch dazu hiitte man etwas sagen mils
sen. SIt/an Hartmann 

Fi scher, Christine : Die zwolfFischergilter an der Fulda. Fuldische StraBe oder Fischerpfad. 
In: Studien zur Schlitzerliinder Geschichte I. Schlitz 1990, 119 S. 

AIs erster Band einer neuen Reihe "Studien zur Schlitzerliinder Geschichte" erschien vor kur
zern ein kleiner Sarnrnelband rnit zwei Aufsatzen von Christine Fischer, der bekannten Autorin 
zahlreicher regionalgeschichtlicher Untersuchungen. Oer erste von ihnen geht von einern alten 
Weistum aus, das urn 1400 aufgezeichnet wurde und \Ion denfyschern ander fulda, ihren Rechten 
und Pflichten handelt. Sie saBen auf zwolf langst verschwundenen Fischergiltem , die einst am 
Schlitzerliinder Fuldalauf gelegen waren und flir das Kloster Fulda die begehrte Fastenspeise lie
fern muBten. 

Oer zweite groBe Aufsatz, den die Autorin in dem vorliegenden Bandchen veroffentlicht hat, 
dient buchstablich der Spurensuche, der Suche niirnlich nach den heute noch im Gelande erkenn
baren Resten des alten Hohenweges, der sich frUher auf der Schlitzer Schill entlangzog und in sei
nem weiteren Verlauf wahrend dieser friihen Jahrhunderte Fulda mit Hersfeld verband . 

An alien Stellen der Schrift spilrt der Leser die Vertrautheit der Verfasserin mit den einschHigi
gen Quellen. Fotos und Skinen, dazu noch Ausschnitte aus alten Karten und schematische Lage
zeichnungen sorgen nir die notwendige Anschauung. Wa/demar ZillInger 

Vol k, Qtto (Bearbeiter) : Die Rechnungen der mainzischen Verwaltung in Oberlahnstein im Spat
mittelaher (Veroffentlichung der Historischen Kommission nir Nassau, 47) Wiesbaden : Histori
sche Kommission nir Nassau, 1990, LXX und 941 S., 8 Tafeln, 118,- OM. 

Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts erkannte man die Bedeutung von Rechnungen als Ge
schichtsquellen. Wenn sie einern groOeren Kreis von Historikem nutzbar gemacht werden sollen, 
ist ihre vollstiindige Edition erforderlich - eine Beschriinkung auf die Regestforrn ist wenig sinn
vol!. Solche Editionen sind bisher noch nicht sehr hiiufig vorgelegt worden, da sie einen erhebli
chen Arbeitsaufwand und Bearbeiter mit umfassenden Kenntnissen - vor allem der Wirtschafts
und Sozialgeschichte - erfordem. 

Es ist daher sebr zu begri.iOen, daB Otto Volk, Akademischer Rat im Fachgebiet Mittelalterliche 
Geschichte und.GeschichtliChe Landeskunde der Philipps-Universitiit Marburg, der sich seit Jah
ren mit Fragen der Wirtschans- und Sozialgeschichte des Mittelalters beschiiftigt, die MUhen der 
Edition der Rechnungen aus Oberlahnstein auf sich genommen hat. Oiese Quellen sind von gro
Bern Interesse, da Oberlahnstein die mit Abstand wichtigste Zollstelle des Mainzer Territoriums 
war, die im 15. Jahrbundertjiihrliche Einnahmen von etwa 15000 Gulden haue. Ein Slick in den 
Gebhardt (9. Auflage, Band 1, S. 657) zeigt auch dem Nicht-Fachmann, wie diese Summe zu bewer
ten ist : Kaiser Sigmund bezifferte nach seinem Regierungsantritt seine gesamten jiihrlichen 
Reichseinkilnfie auf 16000 Gulden. 

Der Bearbeiter erliiutert in einer umfangreichen Einltitung die Editionsgeschichte und die Ge
schichte der Mainzer Verwaltung in Oberlahnstein. Die Rechnungen, deren Merkmale im einzel
nen beschrieben werden, gelangten in die Archive in MUnchen, WUrzburg, Koblenz, Wiesbaden, 
Oarmstadt und Lahnstein. Obwohl nur ein Bruchteil der urspriinglich erstellten Rechnungen er
halten ist, istdie vorgelegte Edition von 56 Rechnungen und Rezessen mit z. T. umfangreichen Ne
benregistem aus 28 1/ 2 Jahren zwischen 1315 und 1501 beeindruckend. Neben den Zollrechnungen 
werden auch die der Burg- und SalkeUner ediert, die fUr die Wirtschaftsflihrung in der Burg bzw. 
die Bewirtschaftung des erzbischOflichen Grundbesitzes im Ort zustiindig waren. Die Belege ent-
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halten auch Angaben iiber Ausgaben ltir Naluralien, Lohn- und Sachkosten, die die verschieden
sten Bereic he des Alltagslebens im Spatmittelalter deutlich werden lassen. Das umfangreichste 
StOck der Editio n ist die Rechnun g des Zollschreibers aus den Jah ren 1461-1463 (m il Neben.regi
stern 143 Seiten), die erken nen laBt, welche Belastungen die Mainzer Bistumsfehde mit sich 
brac hte. 

Die Benutze r sind dem Bearbeiter zu groBem Dank verpfl ichtet. Die Lesbarkeit der Texte, de
nen jeweils e in Kopfregest und eine Stiickbeschreibung vorangeste ll t wird, wird erleichtert, da 
z. B. die Zahlen durchgangig in arab ischen Ziffern wiedergegeben werden und Datierungen aufge
lost sind. Der Index von 116 Se iten e nthiilt nicht nur Orte und Name n. sondern auch die in den 
Quellen aufgelti hrte n Gege nstande. Hilfreich ist auch das 29-seitige Glossar latei nischer und mit
telhoc hdeutscher/friihneu hochdeutscher BegrifTe. (D ie Rechn unge n des 14. Jahrhu nderts sind la
teinisch , die des IS. in deutscher Sprache ve rfaBt.) 

Die Fii ll e des ausge breiteten Materials wird zahlreiche weitere Studi en ermogliche n. Man darf 
vor all em auf die ge pl ante groBere Untersuchung des Bearbe iters gespannt se in , lti r die diese Edi
tion als Vorarbeit dient. Eberhard Mey 

Bae u m e r t h , Angelika : KonigsschloB contra Festtempel. Zur Architektur der Ku rsaalgebaude 
von Bad Homburg vor der Hohe (Mitteilung des Vereins ltir Geschi cht e und Landesk unde zu Bad 
Homburg v. d. Hohe 38), Marburg 1990, 381 S., 132 Abb. i. T.: geb. 38,- OM. 

Die vorliegende Untersuchu ng stellt die iiberarbeitete Fassung einer Dissert ation dar, die 1988 
vom Fachbereich Neuere Deutsche Literalur und Kunstwissenschaft der Philipps-U niversitat 
Marburg angenom men worden is!. Sie beruht auf der Auswenung von umfangreichem Quellen
material im Stadtarchiv Bad Homburg, Hauptstaatsa rchiv Wiesbaden und den Stad tarchiven 
Mainz, Miinchen , Frankfu rt und Darmstadt sowie der Sammlung des Polizeirats Hoehn in der 
Landesbibliothek Wiesbaden . In bre item AusmaB konnte gedruckte Literatur berii cksichtigt wer
den . Zuerst wird ein knapper Uberblick iiber die Geschichte Hesse n-Hombu rgs vo n 1622 bi s 1840 
gegeben, wobei die Entdecku ng des .. Elisabethenbru nnens" am 27. Jun i 1834 als der "eigenti iche 
Gebunstag" des Bades Hombu rg gilt . Diese m Datum war die Griindu ng e iner Homburger "Bade
und Salinen-Gewerkschaft" vorausgegange n, mit def erste Plane zu r Errichtung eines Kurh auses 
verbunde n si nd . In den fo lgende n Jahre n fertigten der landgrafli ch-homburgi sche Chausseein
spe ktor Joseph Amrein und der darm stadtische Obe rbaurat Geo rg Moller mehrere Entwii rfe zur 
Anlage ei ne r Badeanstalt an, die zwar allesa mt nicht realisiert wurden. aber in spate re Pl anungen 
einflossen. Die Vorbilder de r Mollerschen Projekte sind in der Villenarchitektur der romischen 
Rena issance zu such en. Daneben sind AnkIange an den Hauptsaal des 1826128 nach Planen Klen
zes erbaut en Miinchn er Odeons nachzuweisen. Der Pl an Moll eTs, den Kursaal nach dem Vorbild 
des M inervatem pels in Athen zu gestalt en, deutet auf antike Muster hin. die zur Zeit des erwachen· 
den Philhell eni smus in Europa besonders popular geworden waren. 1835 gelangte das Hombu rger 
Kur- und Badehausvorhaben unter finanzieller Beteil igun g des Frankfu rter Bankhauses Roth· 
schild in ei n neues Stadiu m, wobei auch die Errichtung einer Spiel bank ins Au ge gefaBt wurde. Zu
nachst wu rde aufland esherrliche Initiative ein "Brunnensiilchen" errichtet, das die Funktion eines 
"Interims-K ursaalgebaudes" hatte . Mittelpunkt des Kur- und Badebetriebs sollte nun eine Spiel
bank werden, wozu die Briider Louis und Francrois Blanc die Konzession erhielten. In Hombu rg 
fo lgte man hier dem Beisp iel von Wiesbaden. wo bereits 1810 eine Sp iel bank in dem neuerbauteo 
Konversationshaus eroffn et word en war. AIs Muster fLir deutsche Spie lbanken diente das Pariser 
Palais Royal. das nach de m Spie lbankverbot in Frankreich 1837 geschlossen word en war. Die Brii· 
der Blanc e rbau te n ein als Spiel bank best im mtes Kurhaus in Homburg, wobe i aufdieausgearbe ite
ten Entwiirfe Molle rs nicht zuriickgegrifTen wurde . MaBgebend wurden dagegen die Plane des 
franzosischen Architekten Jean Baptiste Meti vier, der zuvo r im Dienste des baye rische n Konigs 
Ludwig I. gestanden halle . Es ist daher kaum verwunde rlich, daB das neue Homburge r Kursaalge
baude viele Parall elen zu r Miinchn er Residenz aufweist und eine gewisse SchloBahnlichkeit er
ke nn en laB!. Nach 1850 wurde das Kursaalgebaud e nach Planen des Architekten Cluysenaar u rn 
zwe i Fliigelbauten erwei tert. Dieser war auch fli r den Neubau des Kursaalgebaudes. der nach 
einem Brand im Speisesaal e rfo rderl ich geworden war, verantwortli ch. Nach der Ende 1872 verflig· 
ten Schli eB un g der Homburge r Spielbank wurde der Ku rsaal musea l umgewid met und nahm das 
sHidtische Saalburg-Museu m auf. 1950/52 wurde ein neues Kurhaus in Homburg errichtet. das 
nach seine m Abbruch 198 1 durch ein modernes Kur- und KongreBzentrum ersetzt wurde. 

Die zahl reichen, z. T. fa rbi gen lIIustrationen stell en ei ne wertvolle Bereicherung des Bandes 
dar. Ste/an Hartmann 
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Sch e m bs , Hans-Otto : Frankfurt wie es Maler sahe n. Wiirzburg : Weidlich/ Flechsig Verl ag 1989, 
265 S. 

Kein Zweifel - die wechselvo Ue Geschichle der ehemaligen Freien Reichsstadt Frankfurt mit 
ihren z. T. erheblichen Eingriffen in das Stadtbild und vor allem die Zerstorungen des Zweiten 
Weltkriegs legen die Sammlung (und Publikation) altere r bildlicher Darslellungen nahe, die fest
zuhalten versuchen, wie die Mainstadt einst aussah. DaB wir aus dem Vergleich mit dem ver
schwundenen Einst das gewordene Heule erkennen und verstehen konnen, ist eine einfache Wahr
heit. Von einem kleinen Holzschnitt des lahres 1485 spannen 224, zur knappen Halfte farbige Ab
bildungen i.iber 500 Jahre den Bogen bis hin zu Ferry AhrJes aquarellierten Federzeichnungen von 
1987. Sie sind damit sowohl Orts- wie - davon unabhangig - zumeist und zugleich auch stilge
schichtlich eindrucksvolle, einzeln zu sludierende Belege fUr kiinstlerische Kommunikations- und 
Wandlungsprozesse wahrend eines halben lahrtausends. 

Bliebe es bei dieser Feststellu ng, so ware das Verdienst sowohl des He rau sgebers Hans-Ono 
Schembs wie des Verlags bereilS unstrittig. Der Band bindet dariiberhin aus die kiinstlerisch ge nau 
definierten und bre it erlauterten Abbildungen ein in eine in sieben Kapitel gegliederle sladlge
schichtliche Gesamtdarstellung vom "Mittelalter" bi s zum "Wiederaufbau" nach dem Zweiten 
Weitkrieg, wodurch den in vollig verschiedenen Techniken geslalteten Bildern hisl orische Beleg
qualilat zuwachst. Diese kann sicher in den meisten Fallen akzeptiert werden, obwohl sich der Be
trachter se hr wohl die Frage nach der "kiinstierischen Freiheit" in allen jenen (meislji.ingeren) Fal
len slellt, wo nicht zeittypische Exaktheit oder bewu8te Architekturmalerei ins Auge sp ringen, 
sondern wo - mil anderen Worten - die Ablesbarkeil sladt- oder architekturgeschichtlicher Infor
mationen u. a. eingeschrankt ist. Genau an dieser Stelle aber wird die weite re Qualitat des Bandes 
sichtbar, der mehr ist als die Dokumentation der Geschichte einer sich standig verandernde n An
haufung van Architektur : Gerade in den unserem lahrhundert entstammenden Abbildungen wird 
das Ringen der oft namhaften deutschen und auslandischen Kilnsller mit dem besonderen Charak
terdieser lebendigen und schierunverwilstlichen Stadt am Main als einem von Menschen fUr Men
schen gestalteten Lebens-Raum faBbar. So werden neben vor allem regional bekannlen Heimat
malern auch bedeutende Manner wie Gustave Courbet, Max Beckmann , Ernst Ludwig Kirchner 
und Max Slevogt mit Frankfurt-Bildern vorgestellt . Es bleibt dem Leser, besser: dem von der Stadt 
am Main faszinierten NUlzer dieses sauber gearbeiteten Ban des vorbehalten zu entscheiden, wel
che Ebene der Annaherung er bevorzugen mochte . 

Ein Register, ein Literaturverzeichni s und die Zusammenstellung van 123 Kilnstler-Kurzbiogra
phien (etwas mehr Recherche ware gelegentlich wilnschenswert, vg!. z. B. zu Felix Schwormstiidt; 
bemerkenswert die erstaunlich hohe Zahljildischer Maler - hier leislen die Biographien Bewu8t
se insbildung) runden einen empfehlenswerten Band ab. He/mut Burmeister 

Run dum den A 1 he i mer . Seitrage zur Geschichte und Landeskunde des ehemaligen Kreises 
ROlenburg. Hrsg. vom Zweigverein Rotenburg des Vereins fUr hessische Geschichte und Landes
kunde, Band 12, 1990, 77 S. 

Der Zweigverein Rotenburg der VHG setzl die van seinem bisherigen Vorsitzenden Friedrich 
Herzog begrilndete Tradition fort : Auch unter der neuen Leitung legt der Zweigverein 1990 wieder 
ein Heft mit Beitragen zur Geschichte und Landeskunde des ehemaligen Landkreises vor. 

Karl Geisel steHt in seinem Beitrag .. Das Obergericht Rotenburg und seine Untergerichte (1849-
1851)" VOT. Nach der Miirzrevolution von 1848 wurd en in Kurhessen neue Verwaltungs- und lustiz
bezirke eingerichtet, die aber bereits 1850/51 nach der Rilckkehr des Ministers Hassenpnug wieder 
aufgehoben wurden. In dieser Zeit bestand in Rotenburg ein Obergericht, das flir die Bezirke Hers
reld und Schmalkalden zustandig war. Geisel gibt einen knappen Abri8 der Organisationsstruktur 
und listet das juristisch gebildete Personal der Gerichte mit den Oaten se iner Amtszeit im Bereich 
des Obergerichts Rotenburg auf. Erstaunlicherweise fehlen Hinweise auf weitere Literatur zum 
Thema - auch aur den Aufsatz uber die "lustizverhaitnisse in Rotenburg van der Milte des 19. 
lahrhunderts bis 1967", der 1980 in "Rund urn den Alheimer" veroffenUicht wurde. Zwei Aufsiitze 
sind der Fuldaschiffahrt gewidmet. Hans Hermann Knierim wertet gedruckte Literatur ilber .. Die 
Schiffahrt auf der Fulda'" vor allem zwischen Hersfeld und Kassel von den Anfingen bis zum l ahr 
1938 aus. Die Anmerkungen enthalten leider nur die Namen der Verfasser und das Erscheinungs
jahr, nicht aber die Titel der Arbeiten . Hans Grunz bearbeitet das Thema .. Die FloBerei aur der 
Fulda von Breitenbach nach Kassel". Er zeigl, da8 si ch die Flo8erei seit 1691 nachweisen la8t und 
bis ins 19. Jahrhundert betrieben wurde . Eine Liste enthalt die Namen van 27 FloBern aus der Zeit 
zwi schen 1760 und 1857. 
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Der Aufsatz von Heinrich Nuhn .. Der Kreis Rotenburg in der amtlichen Berichterstattung 1933-
1936" wertel vor alle m die von dem Marburger Histo rikerThomas Klein herausgegebenen Berichte 
der Regieru ngsprasidenten und Landrate sowie die der Geheimen Staatspo li zei aus. Diese Be· 
richte ze igen, daB es der NSDAP, die auch im Krei s Rotenburg im Jahr 1933 die Mehrheit derWah
lerstimmen erhalten haue, keineswegs gelungen war, die Unte rstUtzung der gesamten Bevolke· 
rung zu e rhaHen, so daB der Yerfasser es fUr moglich halt, daO die NSDAP bei freien Wahlen im 
Jahr 1935 nicht di e Mehrheit erreicht haue. 

Ein kleinere r Beilrag von Margot Schweitzer ist Aspekten der Geschichte des Dorfes Weiterode 
gewidmet. 

Da im Altkreis Rotenburg Interesse an e inem Neudruck der fUnf Hefte "Rund um den Alhei
mer" bestand, die zwischen 1936 und 1955 erschienen waren, entschlossen sich di e He rausgeber, ei
nige der damaligen Beitrage nachzudru cken : zwei Erzahlungen in Rotenburger Mundart sowie 
Beitrage liber die Geschichte der FriedrichshUtte bei Iba, Uber Hochzeitsbrauche im 19. lahrhun
dert und Spottnamen der Orte im Kreis Rotenburg. 

Das Heft wird abgeschlossen mit einem Inhaltsve rzeichnis der Bande 1- 12 (1979-1990). 

Eberhard Mey 

He Ilm u n d , Wolfgang (Red .): Rund um den Bilstein im Kaufunger Wald. Witzenhausen : Werra
talverein 1991,44 S., 9 sw. Abb. t eine Kartenskizze; Uber den Yerein zu beziehen. 

Zum lOOjahrigen Bestehen des Bilsteinturmes legt der Werratalverein Wilzen hausen eine an· 
sprechende kleine Schrift vor. Sie erinnert an das Jubilaum und informiert den heutigen Wanderer 
Uber die Motive seiner Vorganger zum Bau des beliebten Aussichtsturmes. Der Leser erfcihrt auch 
von den Problemen zu r Sicherung des Berges als Wanderziel in der Zeit unmitteJbar nach dem Er
sten Weltkrieg. Die Hinweise zu den angesprochenen Problemfeldern , zur Baugeschichte des Tur
mes, zu se ine r Bedeutung fUr das Wandergebiet Kaufunge r Wald und Uber die derzeitige Trager
schaft stammen aus der Feder des heutigen Vorsitzenden Artur KUnzel. Ober die Geographie und 
Geologie des Bilsteingeb ietes erfcihrt der Leser etwas von Wolfgang Hellmund . Yon ibm stammeD 
auch die Beitrage Uber die Bedeutung des Bergmassivs fUr Gewerbe und Wirtschaft der Umge
bung. Kurze Abschnitte info rmieren Uber den Bergbau, die Basaitgewinnung, die ehemaligen 
GlashUtten und Uber die keramische Industrie . AusfUhrungen Uber den Wald, die Forstwirtschaft 
und die Fauna und Flora des Bilsteines von KJaus Dlischlager und Ernst Baier schlieBen den ersten 
Teil der Sachinformation ab . Die beiden Yerfasser gehen bei ihre n Darlegungen recht geschickt 
vor. So verbindet Dlischlager z. B. seinen kurzen Blick auf die Waldgeschichte mit einer "FUhrung" 
durch die Landschaft . Auch Baier nutzt dieses Verfahren bei se inen Wegbeschreibungen. Auf 
di ese Weise erfcihrt der lesende Wanderer im Wortsinn Wissenswertes am Wege. 

In einem zweiten Teil des Heftes folgen zuverlassige Tourenbeschreibungen zum und rund urn 
den Bil stein ; sie werden durch Hinweise Uber den ofTentlichen Nahverkehr rund um den Kaufun
ger WaJd sinnvoll erganzt. oer kleine Band ist eine gelungene Bereicherung der Wanderliteratur 
Uberden nord hessischen Raum und gleichzeitig ein schOnesJubiiaumsgeschenk, das sich der Wer
ratalverein selbst gemacht hat. Friedrich-Karl Baas 

Mess e r s c hmidt , Rolf: Fli..ichtlinge und Vertriebene im l andkreis Marburg· Biedenkopf. Una
che n, Aufnahme, Eingliederung. Hrsg. vom KreisausschuB des Landkreises Marburg·Biedenkopf. 
Fulda 1989. 

Die vorliegende Arbeit geht auf eine Initiative des Landkreises Marburg-Biedenkopf zuriick, 
eine Dokumentation Uber die Aufnahme und Integration der nach dem 2. Weltkrieg in die beiden 
(AIHlandkreise gekommenen Fli.ichtlinge und Vertriebenen erstellen zu lassen, um auf diese 
Weise das Wirken dieser Bevolkerungsgruppe und ihren Beitrag am politischen und wirtschaft
lichen Aufbau des Landkreises zu wUrdigen . 

Der mit der Aufgabe betraute Marburger Historiker Messerschmidt verzichtet bewuBt aur eine 
vollstandige und umfassend e Darstellung und konzentriert sich auf einige wichtige Problemberei
che und Entwicklungslinien. 

Die Gliederung in drei groBe Abschnitte erfolgt nach nicht ganz streng eingehaitenen bzw. ein· 
zuhaltenden chronologischen Gesichtspunkten. 

Wahrend sich der I. Abschnitt (1939/1944-1947) zunachst mit den Ursachen des Fliichtlings
und Vertriebenenproblems, mit dem Vertreibungsvorgang und statistischen Aspekten beschaftigt , 
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schildert der 2. Abschnitt (1945-1949) die mit der AufDahme der FIGchtlinge verbundenen Pro
bleme und ihre Losungsversuche : die Verteilung auf die einzelneD Gemeinden, die Versorgung 
mit lebensnotwendigen Giltem, den Aufbau und die Tiitigkeit der Fliichtlingsverwaltung, das gra
vierende und konfliktreiche Wohnraumproblem sowie die durch die unterschiedliche Religions
zugehorigkeit 'Ion Fli.lchtlingen und Einheimischen hervorgerufenen konfessionellen Konflikte. 

Der 3. Abschnitt geht anhand von zwei Fallbeispielen (Fliichtlings- und Industriestadt : Stadt
allendorf; landwirtschaftliche Siedlerstellen : Bracht) und des Prozesses der Bildung von Fliicht
IingsorganisatioDen auf die sich in den 50er Jahren vollziehende "eigentJiche Eingliederung" ein. 

Die Arbeit stiltzt sich auf eine Vielzahl 'Ion Informationsmaterialien unterschiedlichster Art 
und Herkunft. Die Bestiinde der staatlichen und privaten Archive wurden ebenso ausgewertet wie 
Zeitungen, Erlebnisberichte und Interviews mit betroffenen Fltichtlingen oder Einheimischen in 
verantwortlichen Positionen in Politik und Verwaltung. 

Zu den darslellenden Texten, in denen informativ der jeweils abzuhandelnde Problembereich 
umri ssen und in seiner landkreisspezifischen Auspriigung dargelegt wird, treten zeitgenossische 
Bilddokumente (vorwiegend aus privaten Bestiinden) und Quellenmaterialien, die ein hohes Ma6 
an Authentizitiit und Anschaulichkeit vermitteln und dem Aspekt des subjektiven Erlebens Rech
nung tragen sollen. 

Besonderes Interesse verdient die in dem Fallbeispiel anschaulich beschriebene Entwicklung 
Allendorfs zur Industriestadt StadtaUendorf, an der die Flilchtlinge, die zuniichst aufdem Geliinde 
der ehemaligen Rilslungsbetriebe in den fUr ZwangsarbeiterHnnen) und Kriegsgefangene errich
teten Baracken untergebracht worden waren, enlscheidenden Anteil besa6en. 

Umfassende Forderungsma6nahmen des Staates (HessenplanfOrderung; Aufbaugesellschaft 
Allendorf) und nichl zu letzt das Engagement der Fli.ichtlinge bildeten die Grundlage fUr diese Ent
wicklung, die fUr den Landkreis Marburg-Biedenkopf einzigartig war. 

Wiihrend die den liindlichen Traditionen verhafteten Einheimischen in ih rer Mehrheit der Indu
st riali sierung skeptisch bis ablehnend gegenilberstanden, entwickelten sich die Fli.ichtlinge zu den 
Triigern des wirtschaftlichen Umslrukturierungsprozesses 'Ion einer eher landwirtschaftlich orien
tierten zu eiDer industriell-gewerblich ausgerichleten Gesellschaft. 

"Die Eingliederung der Fliichtlinge war daher weniger eine Bilrde als vielmehr eine Chance fUr 
eine neue induslrielle Gesellschaft • die sich in ei nem allgemeinen Proze6 als doppelte EingJiede
rung darstellt, niimlich der der Flilchtlinge und der einer landwirtschaftli che n Gesellschaft in eine 
industrielle" (S. 117). 

Das Verhiiltnis zwischen den anniihernd gleichgro6en Bevolkerungsgruppen blieb fUr lange Zeit 
gespannt, was in den voneinander getrennten Wohnbereichen - Ergebni s verfehlter Siedlungspo
litik - sinnfiillig zum Ausdruck kam. 

Insgesamt leistet die problemorientierte und um Ausgewogenheit bemilhte Darstellung einen 
wichtigen Beitrag zur jilngeren Geschichte des Landkreises und bietet eine sichere Grundlage fUr 
weilergehende lokalgeschichtliche Forschungen. Michael Schmilt 

Esc h wege r G esch ich tsb I ii t t e r. Heft 2,1991 ; hrsg. vom Geschichtsverein Eschwege, 88 S., 24 
sw. Abb. und GrundriBzeichnungen. 

Nach dem Erfolg des ersten Heftes aus dem Jahre 1990 legt der Eschweger Verein ein vom Um
fang her erheblich erweitertes Heft 2 vor. Es behandelt Themen zur Orts-, Bau- und Kunstge
schichte, beschaftigt sich mil Fragen aus dem Handwerk und stellt in einem RezensionsteiJ Publi
kationen aus den thilringischen Nachbarkreisen und aus dem Werra-MeiBner-Kreis aus dem Jahre 
1990 vor. Den Abschlu6 des Bandchens bilden Miueilungen aus der Vereinsarbeit. Diese Dreitei
lung (Sachbeitrage. Rezensionen und Vereinsmitteilungen) soil auch flir die folgenden Hefte Ar
beitsgrundlage sein. 

Es ehrt den Verein, Heft 2 mit einem umfangreichen Beitrag aus der Feder Wemer Si mons zu er
offnen. Der leider frOh Verstorbene setzte sich mit der Geschichte des Hofes deTer 'Ion Keudel in 
Grebendorf auseinander und verband seine DarlegungeD mil der Dorfgeschichte. So entstand ein 
anschauliches Bild 'Ion der Gemeinde vor den Toren Eschweges. Die Anki.lndigung Karl Koll
manns in seinem Einflihrungstext, noch weitere, bisher unveToffentlichte Arbeiten Si mons zu pu
bHzieren, verspricht interessante Beitrage. 

Simons AusflihruDgen werden sinnvoll dUTch ei ne Zusammenfassung des IBD-Berichts zur 
Baugeschichte des Schlosses Grebendorfvon Ulrich Klein und durch eine 'Ion RaiDer Nickel erar
beilete Obersichl zu r Grebendorfer Geschichte und zur Genealogie der Familie von Keudel und 
der ihr nachfolgenden Gutspachter ergiinzt. Im Baugeschichtlichen bleibt auch der folgende kurze 
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Beitrag von Ulrike Schubert uber das Wirken des Architekten Johannes Friedrich Matthei. Er ist 
eine Kurzfassung ihrer Magisterarbeit mil dem Titel "Querkirchen von Johann Friedrich Matthei 
im Werral and". Die AusfUhrungen konzentrieren sich nach Kurzhinweisen zur Biographie des Ar
chitekten auf die Beschreibung seiner stilistischen Eigenheiten an den Kirchen in Grebendorfund 
Kilchen . Besondere Bedeutung gewinnt die abschlieBende Einordnung der Bauwerke Mattheis in 
die Geschichte des Sakralbaues im Werra-Gebiet von der Reformation 1527 bis zum Jahre 1945. 

Auf ein ganz anderes Forschungsgebiet begibt sich Thomas Wiegand mil seiner Untersuchung 
uber die Eschweger Fotografen von 1885. Die Darstellung grein ein in Hert I begonnenes Thema 
aufund geht dabei weiter in derGeschichte der Eschweger Fotografie zurilck. Das Ergebnis isl eine 
uberzeugende kleine Geschichte ube r die Eschweger Fotografen, wissenschartlich ilberzeugend 
abgesichert. 

Nach den Akten uber den Streit der Sladt mil der Obrigkeil uber die "Abhorstube" im Kloster 
Cyriaci gelingl es Karl-Heinz Bintzer, aus den mitgeteilten Nebenfakten ein die Stadtgeschichte 
bereicherndes Bild von den Lebensumstanden wahrend des DreiBigjahrigen Krieges zu zeichnen. 
Erweitert werden kann durch die AusfUhrungen auch das Wissen uber die Wiederaufbauarbeiten 
in de r Stadt nach dem Brandschaden von 1637. Den AbschluB des ersten Teiles des Heftes bildet 
ein stark personli ch gefarbter Bericht Martin Mangolds uber das Fleischerhandwerk. Leider ver
zichtet die Darstellung auf einen Anmerkungsapparat. Oer Beitrag hatte durch eine Belegung der 
Sach- und Zahlenangaben wesentlich an Wert gewonnen . 

Anerkennung verdient die Sammlung von Rezensionen uber Publikationen des Arbeitsbereichs 
des Vereins. Dabei ist der Blick uber den Zaun nach Thilringen richlig, wie auch die Einbeziehung 
der neuesten Literatur eine wesentliche Voraussetzung fUr eine progressive Forschungsarbeit ist. 
Selbst die Vereinsmitteilungen sind ni cht nur fUr Mitglieder interessant, spiegeln sie doch die Qua
litat einer Vereinsarbeit. Fr;edr;ch-Karl Baas 

Ke 11 er , Werner : Deutschl and einig Vaterland . Eine Fotodokumentation uber das Ende de r DOR 
im eichsfeldisch-hessischen Grenzgebiet, November 1989 - 3. Oktober 1990. - Schriften des Werra
talvereins Witzenhausen, Heft 22, 1991 , 120 S., 177 sw. Abb ., eine Kartenskizze; uber den Verein zu 
beziehen. 

Die Ereignisse urn den 9. November 1989 und di e Vereinigung der beiden Teile Deutschlands 
sind bereits Geschichte . Unsere schnellebige Zeit laBt rasch vergessen. Um Gewesenes lebendig 
zu e rhalten , zumal et was von so groBer Bedeutung fli r alle Deutschen, erfreut es zu horen, daB der 
vor einem Jahr erschienene Band "Deutschland einig Vaterland. Eine Fotodo kumentation von Er
eignissen im hessisch-e ichsfeldischen Grenzgebiet, November 1989 - Februar 1990" unter dem 
oben genannten Tilel eine wesentlich erweiterte Neuaunage erfahren hat. Autor ist wieder der 
Journali st Werner Keller, der nach Beendigung seiner Redakti onsaufgabe bei der HNA in Witzen
hausen in die Redaktion der HNA - Mitteldeutsche AUgemeine - nach Muhthause n gegangen ist. 
Die Fotos, die zu einem Teil besser reproduziert sein konnten, belegen die Gescheh nisse im 
Grenzgebiet in uberzeugender We ise. Etwas umfangreiche re Bildunte rschrirten erlautern die Er
eignisse. Dabei befassen sich etwa 2/) der Darstellungen mit der GrenzofTnung und den unmittel
bar folgenden Ereignissen . Die resllichen Fotos dokumentieren spatere Geschehn isse wie die er
Slen freien Wahlen, die Kommunalwahlen, die ErofTnung der Bahnstrecke zwischen Eichenberg 
und Arenshausen (Kassel-Halle), die Aufhebung de r Grenzkontrollpunkte. die Vorbereitungen 
zu r Vereinigung sowie die "kritische" Auseinandersetzung der Menschen mit den "Licht- und 
Schattenseiten" der Veranderungen und schlieBlich in einem Anhang den Abzug de r Roten Armee 
aus dem ehemaligen Grenzgebiet urn Muhlhausen. Die jeweiligen Abschnitte sind durch einen 
kurzen Text mit den notwendigen Sachhinweisen verse hen, so daB der Band auch als Nachschlage
werk genutzt werden kann . 

Es bleibt Zll hofTen, daB das erheblich erweiterte und dadurch verbesserte Buch wiederum inter-
essierte Kaufer findet . Friedrich-Karl Baas 

S c h 0 I z. Th . Hans-Dieter (Hrsg.): Sohrewald van A-Z (dreibandige Ausgabe); ed ition Sohre
wald, Verlag fUr heimatkundli che Schriften, Sohrewald 1990. 

Th . Hans-Dieter Scholz hat als freier Mitarbeite r von 1980-1985 fUr die HNA vom Lokalgesche
hen aus Sohrewald berichtet. Seine in dieser Zeit entstandenen Artikel und von den hauptberuf-
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li ch tiitigen Jo urnalisten hat der Herausge ber als Buch veroffentli cht ; der erste Teilli egt nunmehr 
vor. 
Unverstandlicherweise hat Scholz wesentliche Attribute eines Zeitungsartikels, Schl agze ile und 
die meisten Fotos, absichtlich fortgelassen. Begri..i ndet wird dies dam it, daB Schlagzeilen "in ihrer 
Aufmerksamkeit heischenden Art die gewi..inschte Sachli chke it" s to ren . Und die Fo tos sind nac h 
seiner Aussage in dem groBen Betrieb der HNA zum Te il verschutt gegangen. 

Inwieweit Zeitungsmeldungen den Anspri..ichen an Sachlichkeil geni..ige n konnen, ist ohnehin 
fragwi..irdig. Aul3erde m verzichlet de r Herausgeber "aus Gri..inden der Zweckmal3igkei t" auch auf 
seine eigenen, hiiufig wechselnden, Namenski..irzel. Und das ist ein gravierender Mangel rur ein 
fachgerechtes Zitieren. Wahllos eingerugt hat er in die Sammlung der Artikel an verschiedenen 
SteUen scheinbar zufallig verfLigbare Materialien, beispielsweise zum Slichwort "Feuerwehr"' Un
terlagen aus dem Staatsarchiv Marburg odeT beim Stichwort .. Deutscher Gewerkschaftsbund" Ti
telseiten des "Sohrewaldboten". So wird die Publikation zu einem Konglomerat aus unvollsUindi
gen Texten und Abbildungen , deren spatere Verwendbarkeit, etwa in Dokumentationen oder 
Chroniken, auGe rst problematisch is!. Selbst als Illustration kann ei n nur bruchstuckhafter Zei
tungsartikel nicht mehr verwendet werden. Es steUt si ch deshalb di e Frage nach der Absicht dieser 
sehr aufwendig verarbeiteten Publikation. Bei Beantwortung der Frage drangt si ch die Vermutung 
auf, daB es sich wohl urn ein privates Interesse handel!. 

Eine Alternati ve ware moglicherweise die umfangre ichere OarsteUung dieser e inzelnen Berei
che fU r den Zeitrau m eines Jahres als sogenannte "Jahreschronik" gewesen, die ausflihrlich durch 
vollstandige Ze itungsbe richte. Veroffentlichungen des amtlichen Mitteilungsblattes, kommen
tiert und be legt durch Angaben aus Verwaltungsvorgangen, dem Leser fundierte Fakten ge liefert 
hatte. Monika Rudolph 

Personengeschichte 

Ka sse le r H oc h sc hulbund (Hrsg.): Geo rg ForSler (1754-1794), die Kasseler Jah re: Texte
Materialien - Ookumente. zusa mmengestellt und bearbeitet von Si lvia Merz-Horn (Kasseler 
Hochschu lwoche 15). Kassel : Jenior und PreBler, 1990, 203 S. 

Seit der Gri.i ndung der Gesamthochschule erinnert man si ch in Kassel wieder mehr an Gelehrte, 
die in fri..iheren Jah rhunderte n in der Stadt tatig wareD. Einem von ihnen ist der vorliegende Band 
gewidmet : Georg Forster, der mit se inem Vater an de r zweiten Reise des Kap itiin Cook te ilnahm 
und der spater zu den flihrenden Vertrelern der Mainzer Repub lik geho rte. Seine Kasseler Tatig
keit ist weniger bekannt, obwohl in Kassel se il ein igen l ahren ein Georg-Forster-Preis ve rli ehen 
wird und eine StraBe auf dem Hochschulgeland e seinen Namen tragt. 

Silvia Miirz-Hom will die Aufmerksamkeit der FotSler-Forschung auf die Kasseler Jahre lenken 
und weitere wissenschaftliche Arbeiten anrege n. Oer e rste Teil ihres Buches gibt e ine n Obe rblick 
uber die Bedingungen, unler denen er in Kasse l wirkte: Forster war Professor am Collegiu m Caro
li num, Mitglied der Societe des Antiquitis und der Gesellschaft flir Ackerbau und Ki..inste sowie 
\.1itglied der Freimau rer und Rosenkreuzer. lhre Darsle Uung wertet vo r allem Forsters Briefe aus, 
die seit einige n Jahre n im Druck der Gesam tausgabe der Akademie der Wissenschaften der DOR 
vorliegen. Nach Adressenangaben in der Kasseler Policey- und Commercien-Zeitung kann sie die 
bisher unbekannten Wohnu nge n Fo rsters in Kassel ermitteln. Den einfuhrenden Texten si nd die 
offiziellen Reden, die Forste r in Kasse l hieh - z. T. erstmals aus dem Franzosischen i..ibersetzt 
beigefUgt. 

Oer zwe ite Te il des Buches priisentiert weitere Materialen und Dokumente. Eine 38-se itige 
Chronologie der Kasseler Jahre enthlilt im ParaUeldruck Angaben zur Biographie, zu Begegnun
gen, zu Akti vitaten in der Freimauere rei sowie zu Veroffentlichungen, dazu eine Auswahl Kasseler 
QueUen. Die anschlieBende Bibliographie erfaBt Schriften von und i..iber Forster, die von 1971 b is 
1989, d. h . nach dem Erscheinen der Forster-Bibl iographie von Horsl Fiedler. veroffentlicht wur
den . Erstaunlicherweise wurd en dabei gerade die Beilriige in der Ze itschrift der GhK (Prisma, Nr. 
16, 1977) tiberse hen. 

Oer Materialteil wird abgesch lossen mil der Wiedergabe der in der Sammlung der Fi..irsUich
Hessischen Landesordnungen ged ru ckten Reglements der Einrichtungen, an denen Forster tiitig 
war, sowie der Ankiindigung der Hessischen Beifrage (!) zur Gelehrsamkeit und Kunsl, die 1783 in der 
Policey- und Commercien-Zeitung erschien. Eberhard Mey 
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Lebensbeschreibung des Ebe rh a rd We rne r H a p pe I (1647- 1690). Aus dem Roman .. Der Teut
sche Carl". Hrsg. und kommentiert von Gustav Konnecke . Marburg: N. G. Elwert Verlag, 1908. 
Nachdruck ergiinzt und hrsg. von der Kreissparkasse Marburg/Lahn und Stadt Kirchhain, 1990. 
108 S., DM 10,-. 

AnlaBlich des 300. Todeslages des in Kirchhain geborenen Barockschriftslellers Eberhard Wer
ner Happel wurde die bereits 1908 von Konnecke herausgegebene und ausfU hrlich annotierte 
Selbstbiographie des Schriftstellers neu aufgelegt. 

Die Geschichte Happels isl als Exkurs in einen se iner Romane, "Der Teutsche Carl" (1689), ein
geflochten. Es handelt sich hierbei nicht urn eine lch-Erzahlung, vielmehr wird der Lebensbericbt 
in der drillen Person durch ei nen der Charaktere des Romans vorgetragen. Der deutsche Riller 
Baldrich, Hofmeister des Titelhelden Prinz Carl , trim auf einer Reise nach London einen engli
schen Ritter, dem er die Lebensgeschichte eines gewissen "Kirchberg" erziihlt. Dieser Name weist 
auf Happel selbst hin . 

Konnecke, der sich neben der Forschung zu Happel auch noch mit einem anderen hessischen 
Barockschriftslelle r, niimlich Grimmelshausen, beschiiftigte, hat die Stationen "Kirchbergs" mil
lels akribiscber Forschungen in Kirchenbiichern, Urkunden, lmmatrikulationsl isten von Un iversi · 
tiilen usw. ve rfolgt und in se inem umfangreichen kritischen Apparat die entsprechenden Hinweise 
auf Happels Biographie gegeben. 

Fur den heimatgeschichtlich interessierten Lese r wie fUr den Liebhaber des barocken, volks
tumlichen Romans ist dieser be reits zweite Nachdruck von Konneckes Ausgabe (der erste erfolgte 
schon 1964) ein Gewinn. Chrisline Swoboda-Korner 

Geo rg-Lu dwig - H a rti g-Stiftun g (Hrsg.): Biographien bedeutender hessischer Forstleute, 
Wiesbaden: 1. D. Saue rlander's Verlag 1990. 809 S. , 122 Abb. (sw.), geb. 49,- , ISBN 3-7939-0780-5. 

Hessen, das rohstoffarme Land der Mitte , war Heimat- und Wirkungskreis vieler Forstleute. 
Nach einer Anregung der hessischen Landesforstverwaltung und unter der Federfuhrung des In
stitu tes fUr Forstpolitik, Focstgeschichte und Naturschutz der forstwirtschaftli chen Fakulliit der 
Unive rsitat Gottingen haben insgesamt 72 Au toren 142 Biograp hi en zu diesem Thema ve rfaBt. 

Im Institut in GOllinge n bearbeitete Zollan Rozsnyay die Auswahl und verfaBte se lbst oder mit 
anderen 19 Biographi en. In einem langeren Vorwort geht er auch auf die Entstehung des Sammel
ban des ein . Allein Rudolflmmel, bekannt durch die Bearbeitung des Reinhardswaldes von Bonne
mann, uberbot die Anzahl der Lebenslaufe noch, er entri6 mit 23 Biographien einen Teil wichtiger, 
aber weniger bekannter Fo rstleute dem Vergessenwerden. Bei einer so gro Ben Za h) von Autoren 
wechseln, je nachdem, ob das Verhaltnis zu dem Beschri ebenen z. B. familiiir, kollegial oder wis
senschaftlich bestimmt ist, Betrachtungsweise und StH . Die Einzelbeitrage sind sellen langer aIs 
2- 5 Druckseiten. Moglichst steht am Anfang ein Portrait, beschlossen von den wichtigsten Wer
ken der Forstleute, sofern sie schriftstellerisch talig waren . Im Anhang wird knapp aufweiterfuh
rende Literatur verwiesen. Ober die Hiilfte der genannten Personlichkeiten wurde im vorigen l ahr
hundert geboren, ein knappes Drittel entstammt dem 18., nu r wenige lebten im 16. l ahrhundert. 
Die Anordnung der Einzelbeitriige folgt streng dem Alphabet, von Albrechl bis Zentgraf. Dieses 
klare System kann einen etwas verwirren. wenn z. B. innerhalb der beriihmten Familie Hartigj un
gere vor alteren Mitgliedem behandelt werden. Die Zeittafel im Anhang erweist sich hi erbei und 
bei anderen Querverbindungen als auBerst hilfreich. 

Die Heimat unserer Vorfahren im heutigen Hessen war arm an Bodenschatzen und Jag uberwie
gend am Oberlauf von FWssen. Man muUle sich mit dem Vorhandenen begnugen, Holz lieB sich 
im groBen Umfang nur stromab transportieren. 

Die drohende Holznot 109 beSle Krafte an, waren es nu n Arzte, Theologen oder Bergleute (5. 
369, 427,701 , 767) (Jung gen . Stilling, Kregting, Waiter, v. Witzleben). Getrieben durch den Man
gel, auf der Basis von Naturbeobachtung, diese umgesetzt in Lehre und Verwaltung, entwickelte 
sich aus der lagerei die systematische Forstwirtschaft unserer Zeil. Die Nachhalt igkeil als ethische 
Verpflichtunggegeniiberder Nachwelt - nicht mehr zu verbrauchen alseinem zusteht - wu rde zur 
Grundhaltu ng des neuen Berufsstandes im Kern des Kontinents und ist beu te nicht nur Gru ndsatz 
jeder entwickelten Forstwirtschaft, sondern auch Leitlinie moderner Umweltbetrachtung. Neben 
dem Schutz der vorhandenen oder durch Ubernutzung und WaJdweide bedrohten Walder befas
sen sich viele Beitrage mit der Aufbauleistung unserer forstlichen Vorfahren, die mil Disziplin und 
Sparsamkeit, "treuneiBig" (von Einsiedel, S. 155) die heutige Erscheinung der bewaJdeten Mittel
gebirge bei uns pdigten. 

Unterschiedliche Charaktere, Temperamente, Talen und Vorlieben werden geschilde rt, zahlrei-
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che Hinweise gelten dem bUrger lichen Leben aber auch der EntwickJung des 8erufsstandes uod 
der Verwaltung. Ober den Wiederaufbau der heimatlichen Walder und die Entwick.lung der Nach
haitigk.eit hinaus wirkten hessische Forstleute im Ausland, teiJs personlich, teils durch wissen
schaftliche Arbeiten. So baute z. B. W. Schlich (geb. 1840, S. 631 fT.) die Forstwirtschaft in Indien 
auf und starb als hochgeachteter Professor in Oxford, C. A. Schenck (geb. 1868, S. 613 fT.) beein
fluBte maBgeblich die Entwicklung der Forstwirtschaft in den Vereinigten Staaten, schlieBlich 
wurde das zusammenfassende Lehrbuch .. Der Forstschutz" von R. A. Hess (geb. 1835, S. 295 fT.) in 
vier Sprachen Ubersetzt. K. C. Eigenbrodt (geb. 1769, S. 197fT.) haUe wesentlichen Anteil an der 
Griindung des historischen Vereins in Hessen (1833) und stand ihm bis zu seinem Tode als Priisi
dent vor. K. Hesse (geb . 1882, S. 303 fT.) grUndete und leitete den Bund fLir Vogelschutz, H. Borg
mann tal Entsprechendes mit dem KnUlIgebirgsverein (geb. 1839, S. 59). 

Die Geschichte der forstwissenschaftlichen Ausbildung ist mit der Universitat GieBen, an der 
1831 eines der (oder das?) erste Forstinstitut entstand, eng vernkUpft. Hier lehrten viele beriihmte 
Manner. Aber auch die Arbeiteo derjenigen, die an der Forstakademie in Hann . Munden forschten 
und gieichzeitig hessische Lehrforstamter leiteten, fanden uber die Landesgrenzen hinaus Beach
tung. 

Neben emsthafter Arbeit uod wirkungsvollem Tun gehen die Autoren auch auf zeitgenossisch 
interessanle Aspekte ein. Kriegsdienst, das Verhalten im Dritten Reich, gelegentlich finden sich 
forstliche Schilderungen verstorbenerOriginale, die gleichzeitig bedeutend im Sinne der vorgeieg
ten Biographien sind . Kritik ist anzumelden an den in einzelnen Beitragen gehiiuft auftretenden, 
teilweise sinnentstellenden Druckfehlem. Leider ist die vorliegende "Fundgrube" an vielfltitigen 
Oaten und Fakten nicht durch einen Index ersch lossen, man muB selbst den "Spaten ansetzen" 
und lesen. Ein Glossar von Fachausdriicken und schl ieBlich eine Ubersichtskarte kODnten das 
Werk fLir Fachfremde noch besser erschlieBen. 

Insgesamt ist aber den Autoren, dem Institut, der Verwaltung und den Spendem im Rahmen der 
Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung daflir aufrichtig zu danken, daB dieses Werk nach fast 10-jahriger 
Arbeit endlich herauskommen konnle und nicht zu teuer ist. Klaus Olischliiger 

Koszinowski, Ingrid I Leuschner, Vera: Ludwig Emi l Grimm. Zeichnungen und Gemiilde. 
Werkverzeichnis. Marburg : Dr. Wolfram Hitzeroth Verlag 1990, 804 S., mit 1120 Abb., davon 34 in 
Farbe, kartoniert im Schuber, OM 150,- , ISBN 3-925944-92-3. 

Zum 200. Geburtstag 1990 legt der Hitzeroth-Verlag einen umfassenden zweibandige n Oevre
Katalog des sog ... Malerbrude rs" Ludwig Emil (1790-1863) der groBen Germanisten Jacob und Wil
helm Grimm vor. Der lebens- und reiselustige L. E. Grimm erhieit seine kUnstlerische Ausbildung 
an den Akademien von Kassel und MUnchen und war selbst von 1832-1863 als Lehrer an der Kasse
ler Akademie tatig. 

Grimm, von dem nur wenige (54) Olgemalde bekannt sind , war vor allem Zeichner und Radie
rer. "Sein besonderes Interesse gait . .. der Darstellung der land lichen und stadtischen Bevolke
rung, Bauern und Handwerkern. der Oarstellung ethnischer Minderheiten (Juden, Zigeuner) und 
der mitunter malerischen Tracht in verschiedenen Regionen ... Hinzu kommen Landschaften und 
Architekturbilder ... " (I S.6) und zahlreichen Portraitstudien von Menschen seines privaten ode r 
berunichen Umfeldes (der Katalog verzeichnet hier436 Blatter). Insgesamt vermerkt der zweiban
dige Werkkatalog - themalisch gegliedert - ca. 1600 Zeichnungen, dazu 6 Alben und 17 Skizzen
bUcher roit zumeisl zahlre ichen weiteren Entwurfen, Skizzen, Szenenfolgen etc. 

Die von der Stiftung Volkswagenwerk und spater der Deutschen Forschungsgemeinschaft ge
forderte Arbeit von Ingrid Koszinowsk:i und Vera Leuschner Uberzeugt weniger durch die reine 
Menge der erfaBten Werke als vielmehr durch den ilberlegten Gesamtaufbau mit biographischer 
WUrdigung, mit hilfreicher EinfUhrung in diejeweiligen Themen der inhaltlichen Gliederung, mit 
tabellarischem Lebenslauf, mit Biographie und (besonders nUtzlich!) Personen- und Sachregister. 
Hervorstechendste Leistung von Ingrid Koszinowski und Vera Leuschner sind jedoch die Werkle
genden . Zujedem Gemalde, zu jeder Zeichnung finden sich neben dem einordnende n Bildthema 
und der Datierung die handschriftlichen Notizen/Bezeichnungen L. E. Grimms, die eigentli chen 
Werkdate n (Papier, GroBe, Techn ik etc.), die Provenienz bzw. Besitzvermerke, gg(. die verfUgbare 
Literatur aufgefUhrt . 8esonders erhellend und jedem 81att in grUndli ch recherchierter Fassung 
beigegeben ist die breile Kommentierung zu Entstehungszeitpunkt und -grund , zum Bildthema 
und zur Intention des Malers, zu parallelen Behandlungen usf., usf. Technische und biographische 
Oaten, stilislische Erorterungen und in haltliche Einhilfen und v. a. m. erlauben so an hand de r tat
sachlich abgebildeten fast 1160 Werke (davon 34 aufden 32 Farbtafeln) eine ganz intensive Ausein
andersetzu ng mit dem zeich nerischen und malerischen Werk L. E. Grimms. 
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(Die zahlreichen Radieru ngen G rimms sind ihres Umfangs wegen in dem vorJiegende n Band 
nicht erfaBt; hier bleibt der Interessierte aur altere Verzeichnisse verwiesen. Die zeichnerischen, 
z. T. stu fenweisen Vorbereitunge n praktisch aller Radierungen sind jedoch katalogisiert ; aurihre 
spiitere Verwendung wird verwiesen.) 

DUTch ihre durchgehend befriedigenden Abbildungsformate konnen die Biinde Uher das feine 
Interesse an dem Male r und Akademielehrer L. E. G rimm hin aus zu r Grundlage weiterer For
schung (2. B. Architektur- und Siedlungsgeschichte besonders Nordhessens, VolksJeben, SachgU
ler, Trachten uDd Kostiime usf.) we rden. 

Eine vorziigliche Ausgabe. He/mut Burmeister 

Ko n Ta d Z. - Chro nik ei nes unauffalligen Lebens. Katalog zur Ausstellung im Stad lmuseu m Kas
se!. Bearbeitet van Alexander Link und Dirk BJijbaum, Kassel 1990 (Schriften des Stadtmuseums 
Kassel I). 

Mit de r Ausstellung "Konrad Z. - Chronik e ines unauffalligen Lebens" wand le s ich das Kasseler 
Stadtmu seu m 1990/91 dem auch dort bisher kau m beachtelen Thema der .. Alltagsgeschichte" zu. 
In einer vom wissenschafllichen Mitarbeiter Or. Alexander Link initiierten, ko nzipierte n und un
ter Mitwirkung von Dirk BJijbau m vorberei teten Prasentation wurde das Leben eines Kassele r 
Feinmechanik-Arbeiters in seinen wesentlichen Phase n und Aspekten nachgezeichnel. Zur Aus
sle llu ng erschien das hier angeze igte Begleitbuch, in dem die Themenbereiche einge hender darge
stellt werden. 

Fur den die Lebensspanne (1886-1969) des Konrad Z. umfassenden Zeit raum wird hier jedoch 
nicht all ein das individuell e Schick sal gezeigl, so ndern ebenso viele der fUr groBere Bevol kerungs
gruppen exem plarischen Ereign isse und Lebensverhaltnisse unseres Jahrhunderts. Die Auspra
gungen des Alltagslebens werden hi er a!s Resultat und Besland teil gesamtgesellschaftli cher Stru k
tu ren und Prozesse ve rstand en. So finde n sich immer wieder e rhellende Exkurse zu den das Leben 
des Ko nrad Z. beei nflu ssenden Fak toren, se ien es die Sc hu lverhii ltnisse im kaiserl ichen Deutsch
la nd , di e Arbeilerbewegu ng, die Rolle der Riistu ngsinduslrie in Kasse l, die "schlechten Zeiten" um 
1930 und 1945150 oder der Wandel der Freizeitgewohnheiten und v. a. m. 

Damit wird die Publ ikatio n zu e iner informalionsre ichen Darstellung gesellschaftlicher, wirt
schaftlicher und po litischer Enlwicklu ngen, die weit uber den unmittelbaren Lebensbereich des 
Konrad Z., die Slad t Kassel, hinausgehen. In dieser VerknUpfung der "groBen" Geschichte mil ei
ner auf den ersten Blick scheinbar uninteressanlen , ebe n "unauffall igen" Biographie liegen der 
Verdienst und der Wert des Buches und der Au sstell ung. 

Dies, wie auch der flu ssig und eingangig formulierte Text (bei Verzicht auf ei nen wi ssenschaftli
chen Apparat) sowie die sehr zahlreiche n Abbildungen lassen das Buch zu einer empfehlenswer
ten Lek lUre fUr ei ne n we ite n Inte ressentenkreis werden . Gerd Fenner 

Minderheiten I Verfolgungen 

Be r busse , Volker : Gesch ichle der Juden in Waldeck. Emanzipation und Anlisemiti smus vor 
1900 (Sch riften der Ko mm ission flir die Geschichte der Juden in Hessen, 11 ) Wiesbaden : Ko mmis
si on flir die Geschichte der Juden in Hessen, 1990, 297 S. 

Die vorliegende Arbeit wurde von Prof. RU rup bet reut und 1986 an der TU Berli n als Disserta
tion angenommen. Der Ve rfasser will in ihr die Entwicklu ng der Jude nemanzi pation in einem 
land lichen Raum unler BerU cksichligung der Gesamtentwicklung darstellen. Er wertel neben der 
gedrucklen Literatu r - besonders Zeilschriften, Zeitungen und andere Pe riodika aus Waldeck -
Archivali en vor all em aus dem Staalsarchiv Marburg und waldeckischen Stadt- und Privatarchiven 
aus. Oer Landesleil Pyrmont bleibl auBerhalb der Betrachtu ng, die mil dem Jah r 1900 abbricht, da 
die FUlIe der aus der jU ngeren Vergangenheit vorliegenden Quell en weitere abgeschlossene For
schungsarbei ten ermoglicht (5. 16). 

Oer jUdische Bevolkerungsanle il war in Waldeck recht gering. Er stieg von 80 im Jahr 1759 
(0,23 % der Bevol kerung) au f 834 (1,77 %) im Jahr 1875 (5. 40). Diese geringen Zahlen erkl iiren teil
weise, waru m die Quellen oft rechl sparlich sind. In mehreren Fallen muB der Ve rfasse r darauf ve r
weisen, daB wegen Quell enmangels keine Aussagen moglich si nd (z. B. S. 90, 138), oder daB er auf-

296 



gru nd von Belegen aus andere n Gebieten aufahnhche Verhahnisse in Waldeck schlieBt (z. B. 5. 48, 
112). Gege n dieses Verfah ren ist nichts einzuwende n, wenn es sich auf Einzelfa:Jle beschrankl. Es 
wird abe r problematisch, wen n etwa im zent ralen Abschnitt ., Probleme der Ass imi lat ion und Inte
gration" (5. 85-93) lediglich 16 von 47 FuBnoten Belege aus Waldeck anfuhren. Der Verfasse r be
schreibt ausfUhrlich den sog. "Juden eid" (5. 145-148). muB aber offe n lassen. ob die angeflihrte n 
widerlichen Praktiken auch in Waldeck yorgekomme n si nd (ebd.), und es bleibl unklar. welche Be
de utung dem angefUhrten Reformvo rschlag des Waldecker Ju sti zrates zuk omml. Im Kapitel V 
"Der Antisemitismus" sind die allgemeinen AusfUhrungen iiber den Antisemitismus im Kaiser
reich und die Bockelbewegung in Hesse n (5. 227-249) umfangreicher gestaltet als der anschlie
Bende Abschnill iiber die spezifi schen Auspragu ngen in Waldeck (5. 250-265), wo mit sechs Spie
ge lstrichen aufgelistet wird, welche "spektakulare(n)judenfeindli che(n) Formulierungen und Ak· 
lionen Bockelschen Zuschn itts" in Waldeck ausbliebe n (5 . 252). 

Die Gliederung des Ruches in zwei Teile (A. Ema nzipalion und Judenpo litik [5 . 18- 93J, B. Ju
denfeindschaft und Anli semitismus [5. 94-265) ersc he int zunachst sinnvoll, fU hrt aber zu Mangeln 
in der Darstellung. So erfahrt de r Lese r auf S. 55. daB die Juden ein "sowieso zu za hl ende(s) Nah· 
rungsgeld" zu entrichten hatten . aufS . 60. daB in Korbach Juden yon dessen Zahlung befrcit wur· 
den , abe r erst aufS. 181 wird erklart. was das Nahrungsge ld war. und daB bereits se itl 774 urn seine 
Streichu ng prozessie rt wurde. Da Querve rweise hier - wi e auch an mehreren anderen Stell en des 
Buches - fehlen und kein Register beigefUgl wurde, ist die Lektiire nicht immer e infach. Mehrfach 
werden Sachye rhalteje nach Zusammenhang un terschi ed lich gewe rtet. Der Verfasse r meint, Ende 
der 1820-cr Jahre habe "das Scheilern der Erziehu ngspolilik in Aussicht" gesta nden (5 . 134), an de
rerseils schien aber urn 1830 "das Vertrauen in den Erfolg de r Erziehu ngspolit ik noch am graB ten 
zu se in" (5. 199). Die Arbeit bietet eine Fiille von Detailbeobachtungen, di e aber man ch mal zu 
nicht angemessene n Verallge me ine runge n und Pauschalurleilen fU hren. wahrend andererse its 
wichtige Aspekle der Emanzipalion (z. 8 . Berufsstruktur und Bildungsstand am Ende des Unle rsu
chungszeitrau ms) ni cht genilgend klar herausgearbeitet werden. Le ider konnte n d ie angefU hrten 
Schwachen bei der "yoIlSlandigen" Oberarbe ilung der Dissertation fUr den Druck ni cht bese itigt 
werden. Einige Korrekturen und wi chtige Ergiinzunge n - Yo r allem zur Entwick lung des politi
schen Antisemitismus in Waldec k - sind yon einer Marburger Dissertati on yon Mi chael Bohle zu 
erwarten, die voraussichtl ic h 1992 im Druck vorliegen wi rd. Eberhard Mey 

Sc h I i ch . Thomas : Marburge r jildische Med izin- und Chirurgiestudenten 1800-1832. Herkunft 
Berufsweg - Ste ll ung in der Gese llschaft . Marburg : N. G. Elwe rt Verlag 1990, 278 5. (Bd. 6 der 
Reihe Academia Marbu rgensis), ISBN 3· 7708-0950·5. 

Von der hier anzuzeigenden Dissertation Thomas Schl ichs darf man keine neue n Erkennt nisse 
im Sinne grundsiitzlicher Weiterungen oder auch nur yeriinderte r Forschungsperspek ti ven erwar· 
ten. Die Herkunft der mei slen jiid ische n Studierenden aus dem Bereich ge hobener Kaufmanns
oder aus Arztfamilien, der ca. 2,5 mal hahere Anteiljiidischer Medizinstudenten im Vergl eich zu m 
Beyolkerungsanteil der religiosen Gemei nschaft . die be runichen Probleme j ild ischer Arzte in ei
ne r christl ichen Umwelt und die zum Integratio nsprozeB ge ha renden Konve rsionen (ca. 25 %) un· 
ler "deutlichem sozialen und mate riellen Druck" (vg!. S. 235) u. y. a. m. waren vorab ebenso zu Yer
muten wie die liberale Haltu ng de r Uniyersi tatjener Zeit,ja deren fOrde rnde Zuwe ndung an Juden 
oder der weilge hend problemlose Umgang der chrisllichen Studenten mil ihre njildischen Kommi
lilonen. Hier hat die regionale Forschung langst Einschatzu ngsanhalte geliefe rt und Bekanntes 
weiter gesiche rt . 

Dennoch ist der vo rli ege nde Band nicht etwa ilbe rflilss ig. im GegenteiL Thomas Schlich unte r
nim mt den zeitaufwendigen Versuch, 32 Biograp hi en sowohl umfanglichst zu recherchieren wie 
die ve rschiedenen Lebenslaure als letztlich typ ischejiidische Schicksale transparent zu machen in 
ihren interne n und extern en Auseinandersetzungen. Mit groBe m Feingeflihl kont rast iert er die 
z. T . beachtli chen medizinischen Leistun gen derGenannten mil den Problemen und Herausforde
runge n, die sie - eben weB sie Juden waren und ilberwiegend auch blieben - in e iner christlich ge· 
priigte n Umwelt erfuh ren . 

Da 1801 der letzte j ildische Student unter Angabe des Glaube nsbekenntnisses immatriku liert 
wu rde, mu Ble Schlich in mii hsamer Detailforschung unter de n rd . 700 Marburge r 51udenten der 
Medizin und Ch iru rgie im Untersuchungsze ilraum diejenigen idenl ifi zieren, die unter dem aus
sc hli eBl ichen Krite ri um ihrer Religionszugehorigkeit zum Zeitpunkt ihrer Immatrikulalion als 
.. Juden" anzusp rechen waren . Eine VolIstandigkeit de r Nennu ngen wurd e yo m Aulor zwar ange
slrebt, kann abe r trotz namenskund licher Erwagun gen. Beiziehung von Akten des I nn enmin isteri
urns, Einbringung der lokal· und regionalgesch ichtli chen Fo rschungsarbe iten (s. das umfa ngrei
che Li teraturverzeichn is!) und trotz Oberpriifung der den Disse rtationen ge lege nll ich beigefLigten 
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Lebenslaufe etc. nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden. In der Erarbeitung der Biogra
phien und bei den jeweils mitgeteilten Werkverzeichnissen der verschiedenen Mediziner leistet 
Schlich Hervorragendes; in vielen Fallen wird die lokale und regionale Forschung durch neue Fak
ten gestiitzt; iiberlieferte Namen werden wieder greifbar gemachten Menschen zugeordnet und 
eher unprazise Vorstellungen werden mit Leben angeftillt. Besonders lesenswert sind die Ab
schnitte "Soziale Herkunft", "Soziale Kontakte", "Zulassung zur Praxis" und "Taufe" der von Th. 
Schlich "Diskussion" genannten Auswertung. In dieser vergleichenden Zusammenfassung aller 
Ergebnisse werden mit groBer Eindringlichkeit die Konfliktsituationen geschildert, in diejiidische 
Biirger, solange sie ihrem Glauben treu bJieben, auch in einer immer liberaleren christlichen Um
welt unweigerlich gerieten. 

Die bereits vorliegende Arbeit von R. Mack iiber diejiidischen Studenten des 18. Jahrhunderts 
(1983) und die Iiberalere hessische Judengesetzgebung ab 1833 bestimmen den Untersuchungszeit
raum. Die Arbeit iiber die Marburger jiidischen Medizinstudenten ist damit zugleich auch ein 
wesentlicher Beitrag zu einer besonders interessanten Zeit voller politischer, sozialer und gesamt
kultureller Entwicklungen. 

Die bei Prof. med. G. Aumtiller entstandene Dissertation ist von Waiter Heinemeyer, Thomas 
Klein und Hellmut Seier zu Recht in die Reihe "Academia Marburgensis" als hervorragende Lei
stung aufgenommen worden. He/mul Burmeister 

Sc hi otz h a u er , Inge: ldeologie und Organisation des politischen Antisemitismus in Frankfurt 
am Main 1880-1914 (Studien zur Frankfurter Geschichte 28), Frankfurt a. Main 1989, 321 S., 
21 Abb. i. T. 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich urn die iiberarbeitete Fassung einer Dissertation, die 
im Wintersemester 1981188 von der Philosophischen Promotionskommission der Universitat 
Frankfurt angenommen word en ist. Sie befaBt sich ausschlieBlich mit dem organisierten und poli
tische Mitsprache fordernden Antisemitismus, der als Schlagwort 1819 von dem Publizisten WiJ
helm Marr gepragt worden ist. Die Arbeit fuBt vor allem aufgedruckten und ungedruckten Quellen 
im Stadtarchiv Frankfurt, die durch Akten in den Staatsarchiven Wiesbaden, Marburg und Ham
burg sowie im damaligen Zentralen Staatsarchiv Merseburg (heute eine Abteilung des Geheimen 
Staatsarchivs PreuBischer Kulturbesitz in Berlin) erganzt worden sind. Am Anfang der Studie stebt 
eine Analyse der Bevolkerungs- und sozialen Entwicklung Frankfurts zwischen 1866 und 1914, die 
einen Riickgang des jiidischen Bevolkerungsanteils von rund 11 Prozent (1811) auf 6,3 Prozent 
(1910) erkennen laBt, wahrend umgekehrt das Steueraufkommen der jiidischen Mitbiirger Frank
furts weit iiberdem durchschnittlichen Satz lag, was aufdie Zugeborigkeit des dortigen Judentums 
zur wohlhabenden , mittelstandischen Schicht hindeutet. Den Wandel Frankfurts zur modemen 
Handels- und Verkehrsstadt miinzten die Antisemiten in judenfeindliche Propaganda urn, indem 
sie in diesem ProzeB das egoistische Besitzstreben der Juden aufKosten ihrer christlichen Mitbiir
ger erkennen wollten. Die rassische Komponente des Antisemitismus ist darin zu sehen, daB zwi
schen Glaubensjuden und getauften Juden kein Unterschied mehr gemacht wurde. Fiihrende Re
prasentanten der antisemitischen Bewegung in Frankfurt, das als "Neu Jerusalem am Frankischen 
Jordan" bezeichnet wurde, waren Hermann von Scharff-Scharffenstein, Amandus Emil Richter, 
Otto Bockel alias Capistrano, Max Liebermann von Sonnenberg sowie Hermann Laas, der mit dem 
"Kolner Hof'" das erste ,judenfreie" Hotel in Deutschland unterhielt. Als erste antisemitische Or
ganisation entstand in Frankfurt 1882 der Deutsche Reformverein, dersich allerdings im folgenden 
Jahr wieder aufloste und in dem in den 90er Jabren gegriindeten Deutschen Verein, der bis 1914 
existierte, seinen Nachfolger fand. 1895 erreichte dieser mit rund 500 Mitgliedem seinen hOchsten 
Stand und konnte, gestiitzt auf Kleinhandel und Handwerk, eine gewisse agitatorische Tiitigkeit 
entfalten, wozu auch die "Frankfurter Post'" und die "Deutschen Worte" als antisemitische Publi
kationsorgane dienten. Der Deutsche Verein war Teil der antisemitischen Bewegung im Reich, die 
ihren Schwerpunkt in Berlin und Leipzig hatte, und wurde durch diese mebr als durch lokale 
Frankfurter Besonderheiten gepriigt. Die Aktivitaten des Deutscben Vereins beschriinkten sich im 
wesentlichen auf offentlicbe Kundgebungen mit auswiirtigen Rednem sowie auf propagandisti
sche Werbetiitigkeit durch Weihnachtsflugbliitter und die Herausgabe des Deutschbund-AdreB
buchs. Durch Aufstellung von Stadtverordnetenkandidaten versuchte er, EinfluB auf die stiidti
sche Politik zu nehmen, was vor allem in seiner Kampagne gegen die Errichtung des Heine-Denk
mals sichtbar wurde. AufschluBreich ist, daB der Deutsche Verein in der Offentlichkeit keine sei
ner programmatischen Forderungen durchsetzen konnte. Im Unterschied zu den landlichen Ge
genden Nordhessens oder Sachsens blieb der politische Antisemitismus in Frankfurt vor 1914 eine 
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Randerscheinung. Oer Obergangdes Oeutschen Vereins von der antisemitischen Oeutschsozialen 
Refonnpartei zur radikaleren OeUlschen Reformpartei wirkte sich auf die Struktur und Zielrich
tung dieser Organisation kaum aus. Fiirbeide Parteien war die FrankfurterOrtsgruppe nureine 10-
kale Einrichtung neben vielen anderen. Als wichtiges Ergebnis der vorgestellten Arbeit bleibt fest
zuhaiten, daB der groBe Anteil von Juden an der Bevtilkerung Frankfurts die antisemitische Bewe
gung eher hemmte als begOnstigte. Viele Frankfurter waren an das Zusammenleben mit ihrenjOdi
schen MitbOrgern gewtihnt und bereit, sich gegen das Aufkommen der antijOdischen Agitation zur 
Wehr zu setzen. Wieweit der politische Antisemitismus der Wilhelminischen Zeit als "Vorge
schichte" der nationalsozialistischen VernichtungspoHtik angesehen werden kann, bedarf noch 
einer eingehenden Untersuchung. Im Gegensatllu den Stadtverordneten der NSOAP in den 20er 
Jahren, deren Ziel die Zersttirung der parlamentarischen Oemokratie war, stellten die RepraseD
tan ten des Deutschen Vereins die kommunale Selbstverwaitung nicht in Frage, sondern pa8ten 
sich den parlamentarischen Gepflogenheiten an. Mit gro8er Wahrscheinlichkeit veranla8te das 
Scheitern des parlamentarischen Antisemitismus vor 1914 die anti semitische Bewegung der Wei
marer Zeit dazu, die Arbeit der Parlamente zu boykottieren. Vor aUem von den kurz vo r dem Er
sten Weitkrieg gegriindeten kleineren radikalen Zirkeln, die sich anders als der Parteiantisemitis
mus einseitig einer vtilkisch-rassischen ldeologie verschrieben hauen, gingen Wirkungen aus, an 
die die Nationalsozialisten spater anknupfen konnten. 

Das im Anhang abgedruckte Programm der Oeutschsozialen Reformpartei von 1895 sowie 
Kurzbiographieo vom Mitgliedern des Oeutschen Vereins stellen eine sinnvolle Erganzung der an
gezeigten Publikation dar. Stefan Hartmann 

.. Suchet der Stadt Bestes". Die jGdische Gemeinde H ofgeis mars zwischen Assimilation 
und Untergang. Hrsg. von Helmut Burmeister uod Michael o orhs (Die Geschichte unserer Hei
mat, Bd. 6. Ausstellungsmaterialien Stadtmuseum Hofgeismar, Bd. 2), Hofgei smar 1990, 80 S., 
zahlr. Abb . i. T.; 12,- OM. 

Bei dieser Vertiffentlichung handelt es sich urn eine Begleitschrift anla8lich der Inbetriebnahme 
des zwe iten Bauabschnitts des Stadtmuseums Hofgeismar und der neugestalteten Abteilung "Ju
dische Kultur in Nordhessen" . Im Mittelpunkt steht hie r der von Michael oorhs verfa8te Beitrag 
Gber die Geschichte der Jiidischen Gemeinde Hofgeismar l ur Zeit des Nationalsozial ismus, der 
ein erschiittemdes Dokument des NS-Rassenwahns darstellt und eine Problematik beleuchtet, die 
von der Forschung allzu lange vernachlassigt worden ist. Ausgehend von der Beschaffenheit der 
jildischen Gemeinde Hofgeismar am Vorabend der NS-Machtilbemahme, deren Mitgliederzahl 
si ch schon seit dem Ende des 19. Jahrbunderts durch Wegzug vor allem in die benachbarte GroB
stadt Kassel drastisch verringert haue, verweist der Vc. darauf, daB es auch schon vor dem Terror 
der Nationalsozialisten wiederholt zu antisemitischen Stimmungen in Hofgeismar gekommen sei. 
Da nach den Forschungen Re inhard Rilrups und Thomas Nipperdeys (Emanlipation und Antise
mitismus, Gtittingen 1975) der Begriff "Antisemitismus" eine Neubildung aus dem lellten Orittel 
des 19. Jahrhunderts darstellt und die rassische anstelle der religitisen Definition des Jud entums in 
den Mittelpuokt rUckt, woran die NS-Ideologie aokniipft, soUte fU r die friihere Zeit besser von "Ju
denfeindschaft .. gesprochen werden, die wesenUich vom Religionsgegensatz bestimmt war, wobei 
der wirtschaftliche Konkurrenzneid der Christen noch hinzutrat. Anders als die bilrgerliche Ge
sellschaft des 19. Jahrhunderts machte daher der Nationalsozialismus keinen Unterschied mehr 
zwischen Glaubens- und getauften Juden und unterwarfbeide Gruppen unterschi edslos den Pres
sionen der 1935 erlassenen Rassegesetze. 

An zahlreichen Beispielen verdeutlicht Dorhs die Zerschlagung der kleinen jildischen Ge
rne inde Hofgeismar im Dritten Reich . Wie andernorts voll zieht sich dieser ProzeB in vier Phasen, 
der mit der systematischen Deportation und Vernichtung endet. Mit groBer Erschiltterung nimmt 
der Leser zur Kenntnis, wie das gemeinsarn von Staats- und Parteistellen mit der aufgehetzten Be
vtilk-erung betriebene Kesseltreiben l U einer unertraglichen Belastung fUr die Juden wurde uod 
manchen von ihnen zur ilberslil rzten Auswanderung unter ZuriickJassuog des Vermtigens veran
laBte. Urn so betroffener macht die Feststellung von oorhs, daB sich "der Einsicht, da8 auch in 
Hofgeismar die Verbrechen der Nazis an denjudischen Familien der Stadt von etlichen durch ihr 
Wissen darum und durch ihr ruhiges Gewahrenlassen unterstutzt word en waren , viele Burger Hof
geismars nach 1945 enlzogen". 

Besondere Bedeutung gewinnt der Band durch die Kurzbiographien Hofgeisrnarer Juden, u. a. 
der Familien Adler, Goldschmidt-Lowy, Heilbrunn und Mathias. In ihnen spiegelt sich wider, daB 
die Juden Hofgeismars hauptsachlich Kauneute und Handwerker waren und beachtlichen Antcil 
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am Handel und Gewerbe Hofgeismars hallen. Oorhs isl Ane rkennu ng zu zollen, daB er seinen Bei
trag den 24 Frauen und 10 Mannem Hofgei smars widmet, die in NS-Konzentrationslage m ihr Le
ben lassen muBten. 

Oerzwe ite -von Eberh ard Mey verfaBte - Beitragd ieses Bandes behandelt di e Entwicklungder 
israelitischen Schule in Hofgeismar, wobei allerdings fraglich bleiben muB, ob tatsachlich eine 
wirkliche Integration der luden durch Bildung in die btirgerliche Gese ll schaft erfolgt ist. Festzu
halten bleibt, daB die Vorteile der sich aUmahli ch auf staatlicher Ebene vollziehenden lude neman
zipation allenfalls der begrenzlen Schicht des jtidischen GroB- und Dildungsblirgertums, abe r 
n icht den vielen. die nu r ei ne israelitische Gemeindeschul e besucht haben, zugute gekommen 
si nd. 

Absch lieBend ste llt Helm ut Burmeister die Konzeption der Judaica-Abte ilu ng des Stadtmuse
ums Hofgeismar dar, die dazu gee ignet ist, das vielfaitige Wirken der Jude n, u.a. im Bereich der 
Wirtschaft, Religion und Kultur, der OfTentlichkeit, vor all em der Juge nd, naherzubringen und den 
Ge ist der Toleranz zu wecken. der unte r dem Nationalsoziali smus verlorengegangen war. 

Ste/an Hartmann 

Eutha n as ie in H adama r. Die nationalsozialistische Vemi chtu ngspolitik in hessischen An
stalten. Begleitband zu r Ausstellung des Landeswohlfahrtsverband es Hessen, Kataloge Bd. I. hrsg. 
vom LWV Hessen, Kassel 1991 , 260 S., 111 sw. Abb, 25,- OM. 

Es hat lange gedauefl , bis sich der Landeswohlfahrtsverband Hessen mil der dli steren Ge
schichte e iniger seiner Anstalten auseinandergesetzt hat. Oas Samarite rstift Grafeneck in Baden
Wumemberg hat diese n Schritt als erste ehemalige .. T 4-Anstalt" z. D. bereits 1985 gelan, und das 
Arbei tsergebnis in einem sc hm alen Band des Quellverlages Stuttgart vo rgelegt. Der LWV ho lt das 
Versiiumtejetzt mit einer liberze ugende n Ausstell ung vo n 184 Expo nate n und dem hier angezeig
te n, beei ndruckenden Beglei tbuch nac h. 

Die beide n wissenschaftl ichen Bearbeiter von Ausste llu ng und Begle it band , Christi na Vanja 
und Martin Vogt, fU hre n in einem grundlegende n Beitrag in die .. Euthanasie"-Problematik ein. Sie 
zeichnen dafU r den vo n langer Hand vorbereilelen Entwick lu ngsgang der MaBna hmen zur Ver
ni chtu ng des soge nannten "Iebensunwerten Lebens" nach. Eine n Schwerpunkt bilden dabei die 
AusfUhrunge n des Jurislen Karl Binding aus dem Jahre 1920, die zur Grundlage der 1934 geschafTe
nen Erbgesu ndhei tsgerichte wUrden, und des Psychiaters Alfred Hocke, der die Schwerstbe hin
de rten als " Ballastm enschen'" charakterisierte. Oiese Erkenntnisse fUhren dann zu Fo rmulierun
gen wie jenervon Herm an n Simon, dem spateren groBen Nazi-Psychiater : "Der Einzelne ist fUr die 
Gemeinschaft das, was er fUr sie leistet, und zwar libe r seinen eige nen unmittelbare n Unterhalt 
hinau s. BallaSlex istenzen si nd die ,Minderwertigen' aUer Art, wel che die Lasten ihres eigenen Da
seins mehr od er weniger der Gemeinschaft tiberl assen ." Dieses Koste n-N utzen- Denken bestimmt 
bald das Handeln viele r Wissenschaftler der damaligen Zeit. Sie erm oglichlen mil ihrer Arbeit 
schlieBlich das "Geselz zu r Verhutung erbkranken Nachwuchses'" vom 14. Juli 1933, zwei l ahre spii
ler das "Geselz zum Schutze der Erbgesu ndh eit des deutschen Volkes" und schl ieBlich das "Ehe
gesu ndheitsgesetz". Sie bildeten die Grundlage fU r d ie Ste ril isie rung und die Verstummelu ng von 
mindeslens 350000 unheilbar kranken Menschen. 

Weiter werden auch AusfUhrungen zu den e rfolgte n Schwangerschaftsunterbrechu ngen und 
den Transporte n aus den Anstalten und deren Spu renverwischu ng gemacht. Einen anderen 
Schwerpunk t der AusfU hrunge n bilden die sogenannten " T 4-Aklionen" in den sechs Anstalten, in 
denen planmaBig getotel wurde. Grafeneck aJs Einri chtung mil den e rsten Versuchen dieser Art 
wird dabei beso nders angesp rochen ; danach wird der Schwerpunkl aufHadamar in seiner Zeit vo n 
Janua r bis August 1941 verl egt. In diesen AusfUhru ngen wi rd auch die zwe ile Phase der soge nann
len "wilden Euthanasie" ab August 1942, die in der Eigenverantwo rtung de r Anslaltsleil ung ohne 
das Einverstiind nis aus Berlin erfo lgte, beso nde rs angesproche n. Es waren liqu idationen du rch 
Medikamente un d/oder Nahru ngsmittelentzug. 

Die der EinfU hru ng fo lgende Aufsatzsamml ung von anerkannten Fachau toren beschanigt sich 
mit dem psychiatri sche n Mord, der "Euthanasie"', der Zwangssterilisation, der "Euthanasie" und 
der Judenvern ichtung, der Sozialpadagogik im Nationalsoziali smus, mit der Arzteschaft und der 
"Euthanasie", de n Kindem aJs Opfem der NS-M edizin , dem kirchli chen Widerstand gegen die 
"Euthanasie" und der strafrechtl iche n Verfolgung der Morde r nach 1945. Ein besonderes Gewicht 
in der Sammlung gewinnen die Beit rage von Bettin a Winter : "Hadama r als T 4-Anstalt 1941-1945" 
und von Horst Dickel : "Alltag in einer Landesheilanstalt im Nationalsozialismus - Das Be ispiel 
Eichberg" . 
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AUe Fachbeitrage versuchen aufzuzeigen. wie die .. Euthanasie"-Verbrechen in den hessischen An
staUen eng mil der Situation im Reich und spater besonders mil den Kriegsereignissen verbunden 
wareD. Sie wollen aber auch deutlich machen, welche Zusammenhiinge zu anderen Vernichtungs
programmeD, besonders ZUT Judenvernichtung, bestanden haben. 

Ausstellung UDd Publikatio n regen zu m Nachdenken uber das 'Ion Deutschen verursachle Un
recht an und ermtiglichen dem Besucher und Leser ein difTerenziertes uDd qualifi zie rtes Urte il 
uher den behandelten Sachverhah. 

Das sicher als grundlegend zu bezeichnende Werk uber die bessischen Anslaiten saUte bei einer 
Neuauflage im EinfUhrungstext aber aur seine Datumsangaben hin uberp'rUft werden . So lche Ab
weichungen in den Oaten, wie sie z. B. aufS . 31 rechts unten und in der Ubersicht auf der Karten
darslellung auf S. 32 vorkommen, sind unschan . Friedrich-Karl Baas 

G ro e n eve Id , Alfred F.: Im AuBenkommando Kassel des KZ Buchenwald. Ein Berichl mil einer 
biographischen Skizze des Ha heren SS- und Polize ifUhrers Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyr
mont. - Nationalsozialismus in Nord hessen. Schriften zur regional en Ze itgeschi chle, Heft 13 , Ver
lag Gesamthochschul-Bibliot hek Kassel 1991, 84 S., 2 sw. Abb. und 4 Lageskizzen. 

Der Niederllinder Alfred Frederik Groeneveld aus Arnheim, geb. 1923, berichtet Uber se in Le
ben und seine Arbeil im AuBenkommando Kassel des Konzentrationslagers Buchenwald. Er war 
ein politischer Hliftli ng und im Lager im Druseltal als .. Schreiber der Bauleitung der WafTen-SS 
und Polizei" tatig. Aufgrund se ine r Stellung zahlte Groe neveld zu den "Privilegierlen" irn Kom
mando ; er kon nte deshalb besondere Einsicht in Sachverhalte gewin nen, die den anderen Haftlin
gen verwehrt blieb. Er gewann so als Berichterstatter rur uns eine besondere Qualillit. AIs ausliindi
scher Haftling muBte er trotz se iner Sonderstellung abe r auch im mer wieder feststellen, daB er, wie 
auch alle anderen auslandischen Haftlinge, von den deutschen Mitgefangenen diskriminiert 
wurde. Aufgrund der dabei gewo nnen Erfahrungen konnte er das in vielen Berichten geschont dar
gestellte Verhiiltnis zwischen deutschen und ausliindischen Gefangenen relativieren. Das gilt be
sonders fLi r die rneist glorifizierende Darstellung in der deutschen parleik ommunistischen Ge
schi chtsschreibung Uber das Lager Buchenwald, die das Verhiiltnis zwischen Deutschen und Aus
iiindern immer wieder schonl, urn so die FUhrungsrolle der Partei in der Untergrundarbeit und im 
Widerstand Uberzeugender beschreiben zu konnen. DaB diese Relativie rung durch e inen Ausl.1in
der erfolgt, wird ihr bei ei ner Neubewertung der Sachverhalte bezUglich de r T.1itigkeit der KPD im 
Lager sicher ein besonderes Gewicht verleihen. 

Ein weiterer Wert der kleinen Schrift besteht im ihr von Dietfried Krause- Vii mar beigegebenen, 
aufschluBreichen und sehr kritischen Anmerkungsapparat, der den Groe neveld-Text mit anderen 
Ze itzeugen-Aussagen vergleicht ode r hinterfragt und so sein Aussagegewicht erheblich erhoht. 
Hinzuweisen ist auch auf die dem Text beigegehene, knappe, sehr geiu ngene biographische Skizze 
iiber Josias Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont (von Anke Schmeling), die die Einzelaussagen 
Groenevelds Uber diesen Mann in ei nen graBeren Zusammenhang zu steUen erlaubt. 

Fazit : Die kleine Schrift stellt eine erfreuliche Bereicherung dar. Friedrich-Kar' Baas 

K e 11 e r . Michael (unter Mitarbeit von Eli sabeth Johann und Manfred Patzelt) : "Das mit den Ru s
senweibern ist erledigt". Riistungsproduktion, Zwangsarbeit, Massenmord und Bewiiltigung der 
Ve rgangenheit in Hirzenhain zwischen 1943 und 1991. FriedberglHessen : Bindernagelsche Buch
handlung 1991, 138 S. (Beiheft 2 zu de n Wetterauer Geschichtsbl.1itte rn). ISBN 3-87076-066-4 . 

lm Morgengrauen des 26. Miirz 1945 - vie r Tage vor dem Einrnarsch der amerikanischen Trup
pen in den Ort - werden in der Nahe Hirzenhains (Wetteraukreis) 81 Frauen und 6 Manner von 
blutjungen volksdeutschen SS-Leu ten unter dem Kommando des SS-HauptscharfU hrers EmU 
Fritsch in einem Wiesenstilck erschossen. Alle Erm ordeten wareR Gefangene eines Arbeilserzie
hungslage rs. die in den Buderuswerken eingesetzt gewesen waren . Die Manner hatten einen hal
ben Tag zuvor die Grube. in der sie selbst die Todesschilsse empfange n soUten, ausgehobe n ; die 
getateten Frauen waren zuvor vo n SS-Hauptsturmruhrer Anton Wrede als marsch- und da mit ver
legungsunfah ig unler den Lagerinsassen selektiert worden. Wredes Mitteilung an seinen Vorge
setzten, den SS-Oberruhrer und Obersten der Polizei Dr. Trummler. Uber den Mordvoll zug ver
dankt das Buch seinen Titel : .. Das mil den Ru ssenweibem ist erledigt". 
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Ooch schon mil diesem dokumentierten Salz beginnen die Probleme der histori schen Aufar
beitung, denn die namentlich bekannten, 20-40jithrigen Opfer waren nur zu einem Teil Russin
nen ; lUT Gruppe der Getoteten geh5rteo var allem Polinnen, Franzosinnen uDd Deutsche. Die 
luxemburgerin Emilie Schmitz, deTen Verwandte spater alles ZUT Aufklarung des Hirzenhainer 
Verb rechens tateo, ist zugleich eines der nur zwei oach der Exhu mi erung UDd wi ederholten Um
bettung sicher identifi zie rten Opfer. Die deutschen Frauen wareR im Arbeitslager unleT anderem 
wegen solcher "Verfehlungen" wie der Verweigerung des HitlergruBes, der Freundschaft mil ei
nem Italiener, des Arbeitsvertragsbruchs, des Abhorens van Feindsendern oder der Weitergabe 
von Essensrationen an hu ngemde Kriegsgefangene. AlIe diese Frauen wurden vor ihrem Tod ent
wurdigl und dann in brutalster Weise hingerichtel. Das Lager war in der Planu ng der vor den Ame
rikanern zu ruckweichenden SS als neues Stabsquartier ausgesucht worden und soUte deshalb vor
he r evakuiert werden - eine Entscheidung, die dann wegen der Vormarschgeschwindigkeit der US
Soldaten weniger als e inen Tag (l) Bestand hatte. Oas G rauen ist hie r nicht beschreibbar, die vielen 
Unbegre iOi chkeiten im Zusammenhang der Tat sind an diese r Stelle nicht 8ufzahlbar. Museums
leiter und Stadta rchivar Michael Keller (Friedberg) hat be i Mitarbe il vo n Eli sabeth l ohann (ehem. 
Museumsleiterin Butzbach) und Pfarrer Manfred Patzelt (Hirzenhain ) das letztl ich unfaBbare Er
eigni s mil auBe rster Ge nauigkeit und unter 8eibringung umfasse nd er 8elege dargestellt : den 
Kriegsalltag, die Wi rtschaflssituati on und die Rechtsiage, den Geschehnisablauf selbst und seine 
Vo raussetzu ngen, die Verantwortung und ihre Delegation, dazu di e Gehorsamsmechanismen im 
SS-Staat, die Aufklaru ngsarbeit der Nachkriegsbehorden, die Gerichtsverfahre n, die Unfahigkeit 
zu trauern und das Ausbleiben des Gedenk ens u. v. a. m. 

Mitjeder der gewahlten FragesteUungen macht Kellerdie Ereignisse zugleich greifbarer und un
begreifli cher ; er erreicht mil der Darstellung der akribisch recherchierten, wenn auch - dieses aus 
mitgeteilten, nicht minder erschuttemden Grunden ! - noch immer ni ch! vollstandig bekannten 
Fakten ei ne Geschehensnahe des Lesers, wie sie z. B. Kurt Gerstein mit seinen Augenzeugenbe
richlen e rzwang. Oas sparsam, aber klug illust rierte Buch zerreiBI beim Lese n. Grauenvolle Bilde r 
und Vorste llungen pragen sich unausloschlich e in, so die getauschten Hoffnungen der Frauen ; die 
unter Trane n erreichte Teilnahme eines spatere n Opfers an diesem vorgebli chen "EntJassungs
marsch"; der SS-M ann, der kurz vor Kriegsende "wenigstens einmal" an e iner Massentotung teil
nehmen mtkhte; die paarweise in die Grube gezerrten, meist nackten Opfer ; das Gemetze l vor 
den Augen de r wartend en Todgeweihten; der in der Iiebenden Umklammerung gemeinsam erl it
lene ErschieB ungstod eines Paares usw. Kaum weniger versto rt auch di e aUerdings langst be
kannte, jeden nicht systemkonformen Menschen ve rachtende Totungshysteri e des NS-Staats in 
ihren vielen, im Zusammenhang der Hirzenhainer Tat zur Sp rache gebrachten Erscheinungsfor
men. Oeprimierend und vollig unfaBlich sind aber au ch die Feststellungen Driller, daB im Zuge 
der Aufkla.rungsversu che die flihrenden Gemeindevertreter "nur zoge rlich ube r das Geschehene 
Auskunfl" gaben, und daB in Hirzenhain ,jede Unterstutzu ng bei den Ermittlungen verweigert 
wurde" (vgl. S. 83). Auch 40 lahre spater, als am "terroristischen Gesicht des Dritten Reiches" kein 
Zweifel mehr bestehen konnle, hatte si ch da wenig geandert : In "Zeitzeugeninterv iews von 1986" 
laBt sich - so Keller - "nicht nachweisen", daB sich "eine gewisse Sensibilitat entwickelt halle" (5. 
47). Die Notwendigkeit weiterer Aufk.larungsarbeit ist uniibersehbar ; die wahre Aufgabe jeder 
Forschung wird hier deutlich. Der Autor und seine beiden Mitarbeite r an dem hier angezeigten 
Band uber den Massenm ord an Hirzenhainer Arbeitserziehungslager-Insassinnen verdeutlicht 
mil ihrer Geden Geschehensaspekt beleuchtenden) Oarstellung den Sinn des vielzitierten Talmud
Wortest nach dem aHe in die Erinnerung (und nicht Verdrangu ng, Weg-Bewaltigung, Fertigwerden 
mit) das Gehei mnis alle r Versohnung is!. Htdmut Burmt!ister 

Vermischles 

Le m b e rg t Margret : Die Marburger Fragmente der mittelhochdeutschen Verslegende vom 
Leben der heil igen Elisabeth. Marburg : Veriag Hitzeroth 1991 (Marburger Drucke, Bd. 6) 142 S., 
16 sw. Abb' t geb. 29,80 OM. 

Der kleine, ansprechend gestaltete Band will nicht die mit den beiden groBen Jubilaumsausstel
lungen 1981 (zum 750. Todestag der Heiligen) und 1983 (700 Jahre Elisabethkirche in Marburg) pu
blizierten Forschungsergebnisse mit neuen Erkenntnissen erweitern ; erediert .. nur" die beiden im 
Staatsarchiv Marburg aufbewahrten Fragmente dermittelhochdeutschen Verslegende ausdem be
ginnenden 14. l ahrbundert. Um diese Fragmente in ihrer inhaltlichen, kulturgeschichtlichen und 
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philologischen Bedeutung richtig einschiitzen zu konnen, berichtet die Verfasserin von den Ober
Iieferungsbedingungen mittelalterlicher Handschriften . Weiter trennt sie die Legende von der 
Wirklichkeit, betrachtet das Leben und die Frommigkeit Elisabeths in ihrer Zeit und vergleicht die 
Fragmente mil den noch vorhandenen vollstandigen Handschrifien. 

Die beiden Pergamentblatter, als Einbandmaterial erhaiten, und das Waldecker Papierblau er
ziihlen, wie diejunge Ftirstin nach dem Tod ihres Gatten ihr Leben andert, nach Marburg ziebt und 
dort das Hospital erbaut. Beide Fragmeote - das Waldecker mil b und das Marburger mit H be
zeichnet - werden eingehend beschrieben, abgedruckt und zeilengleich ins Hochdeutsche tibertra
gen. Die Kollationen mit den tiberlieferten vollstiindigen Legendentexte n bringen interessante Er
gebnisse, die eingehend erliiutert werden . Sie betreffen Syntax, Worlwahl und Erzahlerbemerkun
gen. Nach diesen philologischen Untersuchungen folgen in einem dritten Abschnitt Ausftihrun
gen zum Leben und Wirken der Heiligen in ihrer Zeit. Sie vergleichen das damalige allgemeine 
Kleidungs- und Fr6mmigkeitsverhalten mit dem in den Texten beschriebenen de r Heiligen. Dieser 
tiber eine vergleichende sprachwissenscbaftliche Arbeit hinausgehende Teil macbt das Bucb auch 
flir den interessierten Laien attraktiv und lesenswert. Friedrich-Karl Baas 

Mor a n, Bruce T.: The alchemical world of the German court : occult philosophy and chemical 
medicine in the circle of Moritz of He ss en (1572-1632), Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 1991 (Sud
hofTs Archiv : Beihefte, Heft 29), 193 Seiten, 18 Abb., 58,- OM. 

Der Verfasser des vorliegenden Buches, Historiker an der University of Nevada-Reno, erforscht 
bereits seit einigen lahreo den alcbemistiscben Kreis am Hof Moritz des Gelehrten von Hessen
Kassel. Ergebnisse dieser Forschung wurden in mehreren Aufsiitlen ver6ffentlicht - u.a. auch in 
dieser Zeitschrift (Band 92,1981, S. 131-146 : .. Oer alcbemistisch-Paracelsische Kreis um den Land
grafen Moritz von Hessen-Kassel(1572-1632J"). Der Verfasserwertet vor allem di e alchemistischeo 
Handschriften aus dem Besitl des Landgrafen aus, die sich heute in der Handschriftenabteilung 
der Kassele r Bibliothek befinden. 

Die anl uleigende Studie skil.liert zuniichst den Hintergrund der okkulten Philosop hie der Re
naissance und gibt einen Obe rblick iiber die Regierungsleit des Landgrafen, der von Zeitgenossen 
als complete gentleman bezeichnet wurde und somit ein noble embodiment a/an intellectual ideal(S. 
12) darstellte. Trotl se iner Bedeutung als F6rderer von Kunst und Wissenscbaft blieb seine Regie
rungszeit belastet durch theologische Auseinandersetzungen ( .. Verbesserungspunkte") und den 
hessischen Erbfolgestreit, der in den 30-jahrigen Krieg mtindete und l um Rti cktritt des Landgrafen 
ruhrte. 

Mil3verstandni sse kOnnte die vom Verfasser durchgehend gehrauchte Vokabel court (courtly mi
lieu, court philosophy, courtly circles) hervorrufen : Nicht der adlige Hofstaat verfolgte alchemisti
sche Interessen - lediglich ein hessischer Baron , der alchemistisch tatig war, wird erwiihnt - , in 
Kassel regt der Landgraf selbst die verschiedenen Aktivitalen an . 

Neben den Professoren der Marburger Universilat (RudolfGoclenius und Johannes Hartmann) 
unterstutzten vor all em die Kasseler Leib-Medici die alchimistischen Interessen des Ftirsten, der 
selbst tiber ein gut ausgestattetes Labor verfligte und zudem mit zahlreichen deutschen und aus
liindischen Alchemisten korrespondierte. Der Verf. entwickelt, wie Vertreter der verschiedenen 
Richtungen, die auf unterschiedliche Weise den Stein der Weisen bzw. die Prima Materia finden 
wollten, sich urn die Patronage des Filrsten bemtihten . Er konzediert zwar, daB di e daraus entste
henden Streitigkeiteo im Vergleich zu den gro8en wissenschaftlichen Kontroversen der Zeit like 
minor. if not rrillial affairs erscheinen mogen ; er sieht ihre Bedeutung darin, daB sie leigen, wie 
man Patronage am Hof erlangen konnte (S. 110). 

Die Auswertung der alchemistischen Handschriften erscheint recht differenziert, sie kann aUer
dings angesichts der Materialnille kaum erschOpfend sein. Die Eino rdnung in einen weiteren Rah
men erscheint nicht durchgehend gelungen, zumal nicht immer die neueste Literatur herangezo
gen wurde. 

Wenig tiberzeugend ist das Kapitel12 (Conclusion) , das zwar das Buch beschliel3t, dessen The
sen sich aber nicht vollig als SchluBfolgerung aus dem Vorangegangenen ergeben. Der Verfasser 
unterscheidet drei Typen von Patronage as either J) a tool in the consolidation a/political authority, 
}) a/orm a/art capableo/representing the court' sclaim to supremacy and control, or 3) as a/arm a/po
litical despair. The type a/patronage typical 0/ the Kassel court during the time 0/ Moritz 0/ Hessen
Kassel was o/the last sort (S . 171). Diese Einschatzung ist zu negativ. Zu Beginn seiner alchemisti
schen Aktivitiiten war Moritzens Lage keineswegs von despair gekennzeichnet. Es ist eine Dber
leichnung, wenn der Verf. nir den Beginn des 11. lahrhunde rts meint : the political power a/princes 
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had neller been in greater jeopardy (S. 174). Andererseits JaBt sich - angesichts des "Bruderzwists im 
Hause Habsburg" - kaum davon sprechen, da8 die politische Macht Rudolfs 11. sicher gewesen sei 
und alchemistische Aktivitaten der reaffirmation a/universal authority (ebd.) gedient hatten. Die 
Belege, die Moran fLir seine These German princes (Plural! E. M.) also turned to the occult arts as 
forms a/technology necessary/or purposes a/political survival (ebd.), sind m. E. nicht sehr uberzeu
gend. Auch im Fall des Landgrafen Moritz geht der Verfasser den Verbindungen zwischen Alche
mie und Technologie nicht weiter nach, obwoh1 bekannt ist, da8 der hier nur als Alchemist be
zeichnete Tholde auch Fachmann auf dem Gebiet des Salinen- und BergweseDs war. 

Eberhard Mey 

Fra n z, Eckhart G ., H o ffma n n, Hanns Hubert und S ch aa b , Meinrad : Gerichtsorganisation in 
Baden-Wurttemberg, Bayem und Hessen im 19. UDd 20. Jahrhundert . Behordliche Raumorganisa
tion seit 1800 : Grundstudie 14. Hannover : Akademie fLir Raumforschung und Landesplanung, 
1989. (Band 100 der Veroffentlichungen der ALR) 253 S., 48,- OM. 

Als Band 100 der Veroffentlichungen der Akademie flir Raumforschung und Landesplanung 
wurde 1989 die Grundstudie 14 uber die "Behordliche Raumorganisation seit 1800" herausgegeben. 
Sie befallt sich mil der Gerichtsorganisation, wobei Eckhart O . Franz, der Direklor des Hessischen 
Staatsarchivs Darm stadt, fLirden hessischen Bereich verantwortlich zeichnet, wahrend derverslor
bene Hanns Huberl Hoffmann aus Wurzburg und Meinrad Schaab aus Stuttgart di e Gerichtsorga
nisation in Bayem und Baden-Wurttemberg bearbeiteten . 

Wenn die drei Teile des Bandes auch nicht ganz dem gleichen Autbauschema folgen, so ist ihnen 
doch gemein, daB sie ihren Schwerpunkt jeweils auf die raumliche Entwicklung der o rdentlichen 
Gerichtsbarkeit legen ; hierzu gehort auch der gro8te Teil der reichlich bemessenen TabeIJeniiber
sichten. Das umfangreiche Material wird nach Zeitabschnitten uDd Gerichtsbezirken geordnel 
vorgestellt. Oaran schlieBt sich jeweils nach eine Betrachtung einiger wese ntlicher besonderer 
Zweige der Gerichtsbarkeit an. In der Anlage befinden sich zudem sechs Karten, die das Arbeiteo 
mit dem Band erle ichtem soUen. 

Die Grundstudie beinhaltet eine reine Auflistung von geographisch-historischen Fakten in 
Text- und Tabell enform, die sich in einem durch zahlreiche wissenschaftlich begriindete Ein
schrankungen gesetzten Rahmen halten. Wer sich mil dieser Studie befassen will, benotigt ein er
hebliches Vorwissen auf geschichtlichem, geographischem undjuristischem Gebiet, um die prak
tisch oh ne Interpretation prasentierte Faktenkompilation uberhaupt lesen zu kOnnen . Fur einen 
(relativen) Laienjedoch ist selbst das Kartenmaterial wegen mangelnder Obersichtlichkeit - auch 
"neben den Text gelegt" - keine Hilfe mehr. So ist der Band ein unbedingtes MuB allein fLir jeden 
statistisch interessierten, geographisch vorgebildeten Erforscher der Rechtsgeschichte . 

Thorsten Burmeisrer 

M ii 11 e r , Rosel : Von Patrioten, Jakobinem und anderen Lesehungrigen : Lesegesellschaft der 
,Inteligens' -Stadt Marburg (Marburger Drucke, hrsg. von Erhart Dettmering, Band 5) Marburg : 
Hilze roth, 1990, 199 5 ., 17 Abb ., 29,80 OM. 

Seil der Mitte des 18. Jahrbunderts karn es rnit der Ausweitung des Iiterarischen Marktes in zabl
reichen Stadten Oeulschlands zur Griindung van Lesegese Uscbaften . Die Verfasserin des vorJie
genden Bandes sleUt - nach einigen einleitenden Bernerkungen uber die Bedeutung dieser Verei
nigungen fIlr die burgerliche Gesellschaft - die Entwicklung der Lesegesellschaften in der Sladt 
Marburg dar. Von 15 namentlich genannlen Gesellschaften werden sechs ausfUhrlicher prasen
tiert. Ihren Initiato ren bzw. wichtigsten MilgHedem sind Exkurse gewidmet. 

Die in Verbindung mit der Universitat stehende "Litteratur-Gesellschaft" (1766-1793) ahnelt
da in ihr auch ofTent1iche Reden gehaiten und schriftliche Abhandlungen vo rgelegl wurden - einer 
der zahlreichen Akademien des 18. Iahrhunderts. Das .,Lesei nstitut" (1797) wurde von einem 
Buchhandler als "kommerzielle Variante" gegriindet. Prof. Baldinger wollte mit seinem ., Medicini
schen Lese-Institut" (1792) Studenten der Medizin den Zugang zur wissenschaftlichen Literatur 
erleichtern. Die "Oekonomische LesegeseUschaft Oberhessen" (1802) hatte auch im Marburger 
Umland Mitglieder, die sich urn die Verbreitung neuer Kenntnisse bemiihten. Im Vormarz ermog
lichten die Lesegesellschaften (Museum, Casino) eine politische Meinungsbildung, aber auch "die 
Geselligkeit kommt ins Spiel'" (S. 92). 
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Die Darstellung, fUr die Akten aus verschiedenen BesUinden des Marburger Staatsarchivs ausge
wertet wurden, ist insgesamt gelungen, wenn auch zahlreiche Formulierungen und Details AnlaB 
zur Kritik bieten . Einige Beispiele ; Bticher waren im 18. Iahrhundert teuer, 47 Reichstaler fUr eine 
sechsbandige K1opstock-Ausgabe konnen aber kaum als eine reprasentative Preisangabe geiten (So 
19). Die GrUndung der katholischen Universitiit Fulda bildete keine Konkurrenz fUrdas protestan
tische Marburg (So 29). Prof. Baldinger wurde nicht an die Universitiit Marburg .. verschlagen" 
(S.76) - er hatte um seine Versetzung donhin gebeten . 

Die Darstellung bricht ohne weitere Begriindung mit dem Jahr 1869 ab, als die Museumsgesell
schaft die Rechte einer juristischen Person erhielt. Die Verfasserin meint, damit habe sich der 
Kreis geschlossen . Die Entwicklung habe von einer Gesellschaft unter der Protektion des Landes
herm Ober einen .. wilden Iakobinerklub" zurUck zum renommierten TrefTpunkt der besseren Ge
sellschaft gefUhrt (S. 145). DaB auch die weitere Geschichte der Museumsgesellschaft darstellens
wert gewesen wiire, gehl aus dem knappen Oberblick hervor, den Bemhard vom Brocke in seinem 
Aufsatz "Marburg im Kaiserreich" (in der Marburger Geschichte, hrsg. von E. Denmering und R. 
Grenz, Marburg, 1980, S. 367-540, hier vor allem S. 382, 525-528) gibt. lm Gegensatz zu der Verfas
serin, die nach 1848 von einem .. ROckzug der ... Lesegesellschaften ins Private" (S. 156) spricht, be
tont vom Brockegerade die Bedeutungder Museumsgesellschaft fUr die Kommunalpolitik und das 
Kulturleben der Stadt. Zu einem "Zerfall der btirgerlichen Gesellschaft kam es erst urn die Iahr
hundertwende, so daB die Museumsgesellschaft im Iahre 1907 aufgelost wurde. Der vorliegende 
Band enthalt lwar eine Abbildung des Hauses der Museumsgesellschaft, es fehlen aber Angaben 
Ober den Standort in der UniversitiitsstraBe, die Bauzeit (1887), die weitere Nutzung als Stadtsiile 
und den AbriB (1972). 

Bedauerlich ist auch, daB die Verfasserin daraufverzichtet hat, die Bibliothek der Museumsge
sellschaft niiher zu untersuchen . Nach dem ersten gedruckten Katalog aus dem Iahr 1879 wird Je
diglich ein Oberblick ilber die Bestande gegeben, AusfUhrungen tiber die weiteren Kataloge und 
Nachtrage aus den Iahren bis 1908 fehlen, obwoh! sie einen Oberblick tiber den .. Bildungshorizont 
des Bilrgertums" ermoglicht hatten. Eberhard Mey 

Wasiliewski , Andreas: Der kurhessische Verfassungskonflikt von 1850 in der Bewertung des 
deutschen KonstitutionaJismus. (Hessische Forschungen zur geschichtlichen Landes- und Volks
kunde Bd. 19; Gottinger Dissertation 1989) 

Eine ausgezeichnete, verdienstvolle Arbeit, die mit mancher ilberkommenen FehlvoTSlellung 
von den kurhessischen Zustiinden in der Mitte des vorigen Iahrhunderts aufriiumt. Da wie imrner 
der Sieger die Geschichte schreibt, hier die siegreiche Iiberale Bewegung, die sich gegentiber den 
beharrenden Kriiften des Alten , Oberkommenen als die dem Zeitgeist entsprechende und daTUm 
zukunftstrachtige erwiesen hat, ist so das Zerrbild einer despotischen WiIlkilrherrschaft entstan
den. Diesem 1rrtum ist, worauf Verf. hinweist, noch in unserer Gegenwart der groBe Freiburger 
Staatsrechtslehrer Emst Rudolf Huber in seinem siebenbiindigen Monumentalwerk .. Deutsche 
Verfassungsgeschichte 1789-1933" erlegen. Das bestatigt die nicht selten anzutretTende Beobach
tung, daB die Verfasser groBer, Zeiten und Regionen tibergreifender Werke bei der Behandlung 
von Ereignissen mehr lokaler oder regionaler Bedeutung, die fUr sie belanglose Nebensache sind, 
aufeigene Forschungsmtihen nur geringen Wert legen und zu tibemehmen pflegen, was in der ein
schHigigen Fachliteratur dartiber schon friiher geschrieben worden ist und was deshalb als gesi
cherter Besitz der Wissenschaft gilt. 

Die vorliegende Arbeit erlaubt eine gerechtere Wiirdigung des viel verkannten und geschmah
ten letzten hessischen KurfLirsten, Friedrich Wilhelms I. Er ist sicher kein bedeutender Regent ge
wesen, aber auch nicht der boshaft-kleinkarierte Despot, als der er oft hingestellt worden ist - ein 
Mann, streng bedacht auf seine fUrstliche Wilrde, der seinen Regentenpflichten, so wie er sie auf
faBte, gewissenhaft nachkam, dern aber andererseits die Gabe Sympathie erzeugender personli
cher Ausstrahlung versagt geblieben ist und der mit seiner ungli.icklichen Charakterveranlagung 
sich selbst und seinen an sich wohlwollenden Absichten standig im Weg stand ; im Grunde eigent
Iich eine tragische Figur. 

Die Arbeit weist auf die innige Verflechtung des hessiscben Verfassungsstreits mit dem preu
Bisch-osterreichiscben Streit urn die Vorherrschaft in Deutscbland hin und beleuchtet die polili
sche Naivitiit der hessischen Liberalen, die auf die preuBische Karte setzten . lhr Ftihrer Friedrich 
Oetker hat alien Emstes geglaubt, rnit einem genialen Machtpoliti.k.er wie Bismarck auf gleichem 
FuB verhandeln zu konnen und mit seiner Hilfe die Verfassung von 1831 zu reUen. Zu spat haben 
die Liberalen erk.annt, daB sie von der preuBischen Politik nur als Mittel zur Aushohlung und De
stabilisierung des Kurstaats benutzt worden sind. 
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Das Hauptve rdienst der Arbeit liegt - beispielhaft auch fLi r mode rne Verfassungsstre itigkeiten 
- darin, darauf hingewiesen zu haben,wie problematisch es mit den Begriffen von "Recht" und 
"Gerechtigkeit" bestellt ist, wenn es sich bei nicht eindeutiger Gesetzeslage um die Austragung ei
nes politisch-weltanschaulichen Gegensatzes, also um eine im Grunde nicht justiziable Macht
frage handelt. Der Richte r mu B hi er vor aUer juristischen Logik und Subsumtionsarbe it zuniichst 
eine melaj uristische Wertentscheiduog vollziehen. Je nach dem Ausfall dieser Entsche idung wird 
er zu unte rschiedlichen,ja gegensatzlichen Urte iJeo kommen kl>nnen. Die juristi sche Einkleidung 
- van Bismarck kri tisiert als die deutsche Neigung, Machtfragen "durch den Kreisrichte r" eot
scheiden zu lassen - verhOllt, daB es sich im Grunde um einen poli tischen Machtkampf handelt. 
Das versetzt den vor Gericht obsiegenden TeiJ in die gO nstige Lage, den unlerliegenden Te il des 
Rechts- und Verfassungsbruchs zu zeihen und ihn dadu rch einem sozialen Unwerturteil preiszu
gebe n. 

So ist es hier angesichts der IOckenhaften und unklaren Regelung in der kurhessischen Verfas 
sung va n 183 1 gewese n. Ve rf. weist Oberzeugend nach, daB man - je nachdem, ob man si ch poli
tisch auf die Seite der kurfurstlichen Regierung oder die der liberalen Opposition slelJt - zu kontra
ren Urteilen kommt, van denen jedes aber in sich schlussig und juristisch "ri chtig" ist. 

So fi ndet der oft erbittert und gehiissig gefLihrte Streit in der ROckschau doch noch eine versohn
Iiche Losu ng. Der alte KurfLirst ist vo m Vorwurfder WiIlkur und des Verfassungsb ruchs befreit wie 
umgekeh rt die liberale Opposition vom Vorwurf rechtswidriger Steuerverweigerung. Vnd wer es 
mit Phili pp Losch, dem "Letzten Kurhessen" im koniglichen preuBischen Staatsarchiv in Berlin, 
dem engagierten Verteidiger des Kurfursten, halt, mag sich Irosten mit der Sentenz des altromi
schen Dichters : Causa viClr;x di;s placuil sed victa Catoni. Hermann Beltenhiiuser 

Au8erhessische Themen I Varia 

8 0 It , Gerh ard (Hrsg.): Sitz-Ge legenheiten : Bugholz- und Stahlrohrmobel von Thone! ; eine 
Ausstellung. Nurnberg : Germ. Nationalmuseum. 1989. 

AnlaB der Niirn be rge r Thonet-Ausstellung war das lOO-jiihrige 8estehen der deutschen Thonet
Niederlassung in Frankenberg/Eder. Der 267 S. umfassende Katalogsetzt eindeutig kultur-histo ri
sche Akzente und ist dam it zu ve rstehen als Erganzung und Erweite rung der Firmengeschichte, 
die hinliinglich in Monographien dokumentiert ist - zuletzt in va n Vegesacks "Thonet-Buch" 
(MOnchen 1987). Eine zusammenfassende Bearbeitung des Thonet-Buches durch Eva Ottillinger 
bildet als "IIIustrierte Famili enchronik" den Auftakt des Bandes (irritierend , daB die Bildhinweise 
nur am Ende langerer Absatze gegeben werden: 1st man etwa im Text schon bei StOhlen mit .. drei
dimensionalen Schweifungen", so soli man sich erst noch das Wiener Palais Liechtenstein anse
hen, rlir das di ese entstanden). 

Es folgen elfBeitrage zur Kunst-. Wirtschafts- und Sozialgeschichte der lelzten 150 Jahre. Zwei 
Haupttendenzen werden dabei deutIich : die Laiensicht vom idyllischen Thonetschen Handwerk
sbetrieb zu revidieren und andererseits auf die "Demokratisierung der Sitzgelegenheiten" (V . Pe
ters) durch Thonet hinzuweiseo. Daneben geht es um Dokumentation, wie z. B. in P. W. Ellen
bergs Beitrag. der min uti l>s die Entwick]ung der Thonet-Schutzmarken beschreibt (ohne a11er
dings auf die Frage der Fiilschungen einzugehen). 

Wie Jifi Uhlir betonl, war die Thonetsche Revolution .. alles andere als e ine konniktlose oder 
problemlose Tiitigke it und schon gar keine handwerkliche Angelegenheit" (S . 119), vielmehr han
delle es sich urn Fabri ken mitjeweils neuester Technologie und Organisation. l . Baletka stellt zu 
den ostmiihri schen Mobelfab riken des ausgehenden 19. Jahrhunderts fest, daB sie alle typischen 
Kennzeichen de r beginnenden Industriegesellschaft aufwiesen : unqualifizierte Lohnarbeit, be
sanders fU r Frauen (44 %), Niedrigstlohne, bis 1883 Kinderarbeit, Saisonarbe it, Streiks in den 90er 
Jahre n. Die Folgen der unkontrollierten Abholzung ganzer Wiilder seien noch heute sichtbar. AIs 
beso ndere Errungenschaften werden Betriebsarbeiterschulen, Werksfeuerwehr (1873) und eine 
Wasse rleitung rli r ganz Bistriz (Miihren) hervorgehoben. 

Wenn auch ke in Zusammenklang zwischen Thonet und dem Jugendstil zustandekam (K. J. 
Sembach vermutet, Thonet-Mobel seien dieser "bourgeoisen KunstObung" zu billig gewesen), so 
wurde doch schlieBl ich mit der Entwicklung der Stahlrohrmobel (Verlusl der Holzvorriite in Miih
ren) uber das Bauh aus die Zusammenarbeit zwischen Kunst und lndustrie ermoglicht. Als Haupt
problem sieht C. Peese hi erbei, die "Phiinomenaie Individualitat und Massenproduktion in Ein
klang zu bringen" (S. 145). 
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Mit dem zweiten Aspekt beschaftigt sich U. Peters : In einer Zeit, die auf Mobilitat setzt und in 
der Massenbedil rfni sse den Markt beslimmen, bedeutet Serienfertigung vor allem gilnstige Preise. 
Der "Umbruch" wird im Wandel derbestuhlten Raume sichtbar : weg vom hofischen . hin zum bilr
gerlich-ijfTentlichen Raum. Zahlreiche Bildbeispiele ruhren uns das KafTeehaus des 19. l ahrhun
derts und andere Vergniigungsstauen wie Varietes und Kinos vor Augen - alle ausgestattet mit und 
.. und enkbar" ohne Thonet-Mobiliar. 

Im 20. l ahrhundert geht der Weg prosaischer ilber Horsale, Schulen u. a. hin in die Verwaltung. 
AIs letzter Beitrag schlieBt sich eine Bildanthologie an, die die Thonelsche .. Omniprasenz" in Ma
lerei, Photographie usw. beeindruckend belegt : Tolsto is Schlafzimmer, der WafTe nstillstand 1918, 
Tito als Partisanenruhrer, Picassos "Femme nue" ... - wie hatten sie alle oh ne Thonet-Stiihle aus
kommen so llen? 

Der eigentliche Katalogteil zeigt die Exponate der Ausstellung auf 81 Seiten in meist farbigen 
GroBphotos von hervorragender Qualitat. Vf!ronika Gf!rhard 

C u nz , Re i n er: Klei ne Milnzgesc hichte der Stadt Hannover 1438-1674, Hannover 1991 (Begleit
hefi zu r Ausstellung Munzen, Menschen, Markte. Niedersachsisches Munzkabinett de r Deut
schen Bank) . 

Das Begleithefi behandelt die Milnz- und Geldgeschi chte des norddeutschen Raumes, im be
sonderen jedoch die Entwicklung der Milnzstatte Hannover von ihrer allmahlichen Entstehung 
ilber ihre Tatigkeit bis zur SchlieBung im lahre 1674 durch Herzog lohannes Friedrich zu Braun
schweig und Liinebu rg. 

Die Darstellung befaBt sich auch mit den Geld- und Wahrungsp robJemen im gesamten Deut
schen Reich, wie der Entstehung der Groschenmiinzen, des sog. Guldengroschens bzw. des Talers 
und mit den Wahrungsproblemen der Kipper- und Wipperzeir. 

Die Milnzgeschichte wird belegt durch Urkunden, Tabellen und Kartenmaterial. Aus diesen 
Materialien geht die Verflechtung der Munzstatle Hannover mil anderen norddeutschen Munz
statten und -standen in ma nelaren Fragen hervor. Exemplarisch sind in anschaulicher Form die 
einze lnen Munzsorten vom Hohlpfennig uber verschiedene Graschenmilnzen, Goldgulden bis 
hin zum Taler abgebildel. 

Die fUr die HersteUung der Milnzen flir diesen Zeitraum verantwortlichen Munzmeister der 
Munzstatle werden im Begleitheft benannt und mit ihrem Zeichen dargestellt. 

Das Begleitheft ist eine interessante Einruhrung in das Munzwesen der Sladl Hannover. Dem 
Leser kann durch die Lekllire ein beispielhafter Einblick in die Herstellung von Miinzen flir eine 
deutsche Stadt in der Zeit des Spatmittelalters und der Fruhneuzeit vermittelt werden . 

Das am Ende der DarsteUung aufgeruhrte Lileraturverzeichnis erofTnet dem interessierten Le
se r durch die Angabe der einschlagigen Miinzliteratur die Moglichke it einer weiteren Vertiefung. 

Egon Sprecher 

PI an c k, Dieter (Hrsg.): Archaologie in Wiirttemberg. Ergebnisse und Perspektiven archaolo
gischer Forschung von der Altsteinzeit bis zur Neuzeit. Stuttgart : Konrad Theiss Verlag 1988, 
560 S., 224 Abb., 68,- DM. ISBN 3-8062-0542-6. 

Seit dem Beginn einer ernSLZunehmenden archaoJogischen Wissenschaft gehort der Bereich 
Wurttembergs zu den am inlensivsten erforschten und am besten dokumentierten deutschen Un
dern . Ein glUckliches Miteinander von zuarbeitenden Beobachtern vor Ort, von deren wissen
schaftlicher Betreuung, von musealer Dokumentation und fruher interdisziplinarer Kooperation 
und vor allem auch staatlicher Unterstiltzung hat dieses Ergebnis ermoglicht. Das tiberragende 
editorische Engagement des Konrad Theiss Verlags rur seine Heimalregion soli in seiner Wirkung 
dabei nicht gering geschatzt werden . 

In Wilrttemberg sHirker als z. B. in Hessen war dieses Bearbeitungsnetz Garant rur die relativ er
folgre iche Bewaltigung nicht nur des Baubooms, so ndern auch flir die Einbettung oder Einbin
dung von Nachbarwissenschaften (Metallurgie, Geologie, Luftbildarchaologie, Botanik und Zoo
logie, Anthropologie etc.). 

Das 25jiihrige Bestehen der Gesellschaft flir Vor- und Frilhgeschichte in Wiirttemberg und Ho
henzollern war 1988 willkommener AnlaB, die Vielheit der Einzel- und Zwischenergebnisse zu 
sichten, zu ordnen und in einer chronologischen, nach Schwerpunktthemen van der Altsteinzeit 
his zum 18. lahrhundert gegliederten Oberschau vorzusteUen . Oer von ilber 1000 (n) Sponsoren 
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gef6rderte und reich beb ilderte Band (224 Abb., vorwiegend instruktive Karten und Fundzeich
nungen) bietet eine gelungene Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse und beschreibt dabei 
zugleich den derzeitigen Forschungsstand (vgl. die auBerst umfangreichen, kapitelbezogenen Bib
liographien). Die Einleitungsabschnitte aller Kapitel sind dabei uber die Bezugsregion hinaus ex
zellente allgemeingultige EinfUhrungen in die jeweilige archaologisch-histo rische Problematik. 
Parallelen zu Nachbarregionen werden gezogen, Kenntnisli.icken werden eingestanden. 

In seiner einftihrenden Standortbestimmung fUr die .. Archaologie in Wi..irttemberg" variiert der 
Herausgebe r Diete r Planck, der Leiter des Denkmalamtes Stuttgart, den auf jungere historische 
Ablaufe bezogenen bekannten Satz, daB derj enige, der aus der Geschichte nicht lerne, sie wieder
holen miisse, mil dem Hinweis, nur die .. Beschiift igu ng mit den Problemen von Mensch und Um
welt in vor- und friihgeschichtlicher oder miuelalterl icher Zeit" sichere das Lemen aus Fehlem 
und erlaube korrigierend e Eingriffe in einer dann besser bewiiltigten Zukunft. 

Dem Ziel, den Ergebnissen der archaologischen Forschung diesen Erkenntniswert zuzuordnen, 
entspricht dieser ausgezeichnet aufbereitete Band voll standig. 

Unbedingt empfehlenswert! He/mU( Burmeister 

Die Bestande des N n rd rh e i n - We s t fa 1 isc hen S taa t sarch i vs M ii n s t er . Ku rziibe rsicht. 
Erweiterte Neubearbeitung, 3. Aufl. Munster: Selbstverlag Staatsarchiv Munster 1990, 504 S. 
(Rei he B: ArchivfLihrer und Kurziibersichten). 

Oer Zustandigkeitsbereich des StA Munster umfaBt die Regierungsbezirke Arnsberg und Mun
ster. Se ine Entstehung reicht in die Zeit um 1810 zuriick, seit 1852 ist es ein preu8isches Provinzial
arch iv, das bis 1947155 fLir das Schrifttum der LandesbehOrden von Westfalen und der Mittel- und 
UnterbehOrden des Bundes zustandig war. Die Obersicht der Bestande nach Provenienzgruppen 
lenkt die Aufmerksam keit des Benutze rs auf: 

I. Territorien des Alten Reichs bis 180211803 (S . 1-136) 
11. Behorden des Obergangs 1802- 1816 (S. 131- 160) 

Ill. Behorden und Einrichtungen des Staates und de r Selbstverwaltung nach 1816 (S . 161-300) 
IV. Nichtstaatliches Schriftgut (Ju ristische und natiirli che Personen (S. 301-360) 
V. Sammlungen (S . 361- 319). 

In dem Abschnitt IV finden sich Archivalien der Parteien, z. B. der NSDAP, SPD, des Stahlhelms, 
des Reichsbanners, der SA ; ebenso von Guts- und Gewerbebetrieben und von Familien. 

BlaUert der Nordhesse in dem Namenindex, so wird er Hinweise aufBestande iiber Hessen-Kas
sel, die Stadt Kassel, Calden, Corvey und Helmarshausen finden, dagegen fehlen Angaben zu Ar
chivalien von Hofgeismar, Grebenstein, Immenhausen. - Das Kloster Helmarshausen ist mit einer 
Urkunde ilberden Kaufvon Gutern vertreten, Corvey dagegen mit ca. 1600 Urkunden und ca . 2200 
Akten! Generell zeichnet si ch ab, daB der Schriftverkehr zwischen Hessen-Kassel und Westfalen 
in der Vergangenheil nur in einem sehr kleinen MaBe Eingang in das Archiv gefunden hat. Den
noch konnte vermutlich erst die ge naue Durchsicht der Bestande zur Entdeckung vo n unbekann
ten hessischen QuelleD fLihre n. 

Jeder Benutzer des Archivs wird den Herausgebem dieser Kurziibersicht aufrichtigen Dank 
wisseD. Vo/ker Petri 

Nachtrag 

va n De Id en , Rolf : Zur Geschichte der Staatlichen Vele rinarverwaltung im Gebiet der ehemali
geD kurhessischen Kreise Fulda, Gersfeld und Hiinfeld von 1800-1990. Organisation und tierarztli
ches Personal (Aus dem Institut fLir Veterinar-Anatomie, -Histologie und -Embryologie der Ju
stus-Liebig-Universitat GieBen), Diss. GieBen 1990, 109 S. 

La rabi , Saloua : Geschichte der staatlichen Veterinarverwaltung im Gebiet der ehemaligen 
Kreise Waldeck und Pyrmont im 19. und 20. Jahrhundert . Organisation und tieriirztliches Personal 
(Aus dem Institut fLir Veterinar-Anatomie. -Histologie und -Embryologie der Justus-Liebig-Uni
versital GieBen), Diss. GieBen 1991, 135 S., 2 Abb. 
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H e ufe ld er, Brigitte : Geschichte der Staatlichen Veterinarverwaltung im Gebiet des Werra
MeiBner-Kreises und des Landkreises Hersfeld-Ro tenburg im 19. und 20. Jahrhund ert . Organisa
ti on und tierarztliches Personal (Aus dem Institut flir Veterinar-Anatomie, -Histologie und 
-Embryologie der Justus-liebig-Universitat GieBen) Diss. GieBen 1991, 129 S. 

P aw lety , Angela : Geschichte der Staatlichen Veterinarverwaltung im Gebiet der ehemaligen 
kurhessischen Kreise Frankenberg, Kirchhain, Marburg, G rafschaft Schaumburg (Rinteln), Herr
schaft Schmalkalden sowie des ehemaligen hesse n-darmsUidtischen Landratsbezi rks Vtihl im 19. 
und 20. Jahrhundert. Organisation und tierarztliches Personal (Aus dem Institut flir Veterinar
Anatomie, -Histologie und -Embryo1ogie der Justu s-Liebig-Universitat G ielle n), Diss. GieBen 
1991. 183 S. 

Mit den vier angezeigten Dissertationen setzt der Fachbereich Veterinarmedizin der Justus
liebig-Universitat GieBen seine Studien zur Geschichte der Staatlichen Veteriniirverwaltung in 
kurhessischen Kreisen fort. Die Arbeiten sind nach einem weitgehend ube reinstimmenden 
Schema gegliedert, das einer einleitenden Betrachtung der Geschichte der Veterinarmedizin die 
politische und Verwaltungsgeschichte Kurhessens, di e Entwicklung des tiffentlichen Veterinar
wesens in kurhessischer und preuBischer Zeit, den Rechtsstatus und die AusbiIdung der Veteri
nare, die Organisation und Perso nalentwicklung der Veterinarverwaltung nach 1945 und s ti chwort
artige Kurzbiographien der Tie rarzte folgen laBt. 

Dabei werden in regionaler Hinsicht viele Gemeinsamkeiten, aber auch manche durch ti rtliche 
Verhiiltnisse bedingte Unterschiede sichtbar. Die wenigsten Obereinstimmungen weisen die ehe
maligen Kreise Waldeck und Pyrmont auf, die eTSt 1922 bzw. 1929 an Preullen kamen und bis 1918 
das Furslentum Waldeck-Pyrmant bildeten. Obwohl bereits im Vertrag vom 18. Juli 1867 Furst Ge
o rg Victor die innere Verwaltung seiner Herrschaft an PreuBen iibertragen hatte, war hier die Aus
richtung auf das preuBische Muster nicht so stark ausgepragt wie in den alten kurhessischen Krei
sen. Das tiffentliche Veterinarwesen beginDt in Waldeck-Pyrmont 1803 mil der Berufung eines 
Landtierarztes. der beamteter Tierarzt der Landschaft und zugleich Hoftierarzt war. Mit ErlaB der 
Kreisardnung von 1850 wurden Kreistierarzte geschaffen. flir deren Ausbildung es im Gegensatz 
zu PreuBen zunachst keine verbindliche Regelung gab . Erst nach 1868 setzte hier e ine allmahliche 
Angleichung an preuOische Verhaltnisse ein . 

lm Fuldaer Land war zwische n 1800 und 1822 das Veterinarwesen ein Teil der Medizinalpolizei . 
Diese alte Organisationsform ko nnte deshalb solange bestehen, weil das ehemalige Fiirstbistum 
erst 1816 mit gewissen territarialen Abstrichen an das Kurfurstentum Hessen gel angle. Der Kreis 
Gersfeld bildet hier sozusagen einen Fremdktirper, da er erst 1866 van Bayern an PreuBen abgetre
ten wurde. Er kann dah er-wie es van o elden im Tilel sei ner Arbeit tut - nicht wie Fulda und Hun
feld 7.U den ehemaligen kurhessischen Kreisen gerechnet werden. Ausgespart bleibt auch, wie das 
Veleriniirwesen im bayerischen Bezirksamt Gersfeld organisiert war. Die dortigen Dienststellenin
haber werden erst ab 1869 genannt. Eine entsprechende Unterlassung hat Angela Pawlety im Falle 
des 1866 an PreuOen abgetretenen hesse n-darmstadtischen Landratsbezirks Vtihl nicht begangen, 
da sie auf die dortige darmstadtische Veterinarorganisation eingeht. 

Manche der betrachteten Arbeiten weisen im hi sto rischen Teil Fehler odeT MiOverstaDdnisse 
auf, die bei genauerer Betrachtung der Literatur hatten vermieden werden kti nnen. So wurde die 
.,Grafschaft Hessen-Kassel" - korrekt mull es Landgrafschaft hei6en - nicht 1567 van Gesamthes
sen abgeleilt, sondem die Aufteilung des Territo riums Philipps des Gro6miitigen erfo lgte nach 
dem Vergleich von 1568 unter seinen vier erblichen Stihnen. 

Die Politik des Deutschen Bundes wurde nur anfangs von ()sterreich und spater zunehmend 
von PreuBen bestimmt. Die am 8. Januar 1831 verkundete kurhessische Verfassung war eine Stan
deverfassung. Die Formulierung .,sie war weiterhin monarchistisch orientiert, eine HerTschaft WiJ
hel ms 11." ist unzutreffend und miBverstandlich. Regierungssitz - besser Residenz - Jer6mes 
blieb nicht, sondern wurde Kassel. Unklar ist, was mit folgendem Satz gemeint ist: "oer Kurfurst 
von Brandenburg schi ckte (1805) im Auftrage des Kaise rs eine Subdelegations-Kommission nach 
Arolsen". Bezie ht sich das vielleicht auf eine andere Zeit ? Landgraf Friedrich 11 . vo n Hessen
Kassel regierte nicht von 1784-1787, sondem von 1760-1785. 

AUe diese Einschrankungen ktinnen jedoch den positiven Eindruck aUer hier angezeigten Ar
beiten nicht trubeD. Sie sind samtlich auf der Grundlage ungedruckten Quellenmaterials ersteUt, 
das durch Literatur erganzt wird. Unsere Kenntnisse uber das Veterinarwesen im kurhessischen 
Raum werden dam it bedeutend erweitert. StejOIl HartmallTl 
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