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Buchbesprechungen 

Zusammengestellt van K u r t G il nth e r 

LANOESG ESCHICHTE UNO LANOESKUNOE 

~estschrift zum 60. Geburtstage van 
K a Tl A u g U 5 t Ec k hard t. Hrsg. 
VDn Ctto Perst [= Beitriige zur Ge
schicnte der Werralandschaft und 
ihrer Nachbargebiete, hrsg. VDn der 
Historischen Gesellschaft des Werra
landes, Hetl 12J. MarburgILahn und 
Witzenhausen. Trautvetter u. Fischer 
Nacnf. :196.2. 3:10 S., 3 Stammtafeln, 
6 Karten und Plane, .1:2 Abb., kart. 
OM 42,-. 

Als einer def fiihrenden Rechtshisto
riker, def auch auBerhalb seines Spezial
faches auf den versmiedensten Gebieten 
def Geschichtswissensmaft gearbeitet 
hat, ist der Jubilar seit jeher mit beson
deter Liebe der Gesmimte seiner hei
mat lichen Werralandschaft nach.gegan
gen. Wenn die van ihm mitbegrtindete 
Gesellschaft des Werralandes diese statt
Iiche Festgabe auf seinen Geburtstags
tism gelegt hat, darf sie trotz der be
wuBten thematischen Begrenzung der 
vorliegenden Beitrage auf das Werrage
biet auch auBerhalb ihres engeren Leser
kreises auf erhohte Aufmerksamkeit 
rechnen. Denn wie es sich Eckhardt 
selbst immer wieder angelegen sein lieS, 
allgt.meine und Landesgeschichte auf 
das engste miteinander zu verbinden, so 
haben sich auch die Mitarbeiter dieser 
Festschrift das gleiche Ziel gesetzt. 

Mit W. Go r i c h 5 Aufsatz Uber die 
vermutete Pfalz auf dem Ermschwerder 
Burgberg ist bereits ein Problem ange
schnitten, das Uber den lokalen Bereich 
hinausreicht. Der vorHiufige Grabungs
befund aus der Vorkriegszeit laBt eine 
friihmittelalterliche Burganlage als mog
IiOO erscheinen, wenn die Datierung auch 

noch erheblichen 5pielraum laBt. Gorich 
vermutet in der Hauptburg den MitteI
punkt einer groBeren karolingischen 
Villikation an der 5achsengrenze - eine 
in manchem ansprechende Hypothese, 
die noch im einzelnen verfoIgt werden 
sollte. 

Einen bedeutsamen Beitrag zu der so 
eng ineinander verflochtenen und doch 
nur maBig vom Halbdunkel der Quel
len beleuchteten Entstehungsgeschichte 
von Kassel und Kaufungen bietet W. A. 
Eck h a r d taus seinen Arbeiten tiber 
die Kaufunger Grundherrschaft. Er 
konnte dem Kaufunger Klosterbezirk 
eine gewisse Sonderstellung innerhalb 
des Dorfbereiches zuweisen, die spat
mittelalterlich Uberlieferte "freiheit 
Oberkaufungen" mit eigener Gemeinde
verwaltung und besonderen Pfarrrech
ten ftir die Benediktkapelle neben der 
alteren - tibrigens gleichsfalls in der 
Freiheit gelegenen - Pfarrkirche St. 
Georg. Die GrundIage fUr diesen spa
teren Sonderbezirk ist vielleicht in dem 
Konigshof zu suchen, den Kaiser Hein
rich 11. von Kassel nach Kaufungen ver
Iegt hatte. Eckhardt vermutet, daB dieser 
Hof vor der Verlegung auf dem Boden 
des spateren Klosters Ahnaberg vor 
Kassel gelegen und eine - wenn auch 
kleine - Pfalz gebildet hat ; einen zwei· 
ten Konigshof, der mit den Aufgaben 
eines reinen Wirtschaftshofes betraut 
war, vermutet er am Kasseler Altmarkt 
auf dem Platz des spateren Kaufunger 
Stiftshauses. Hieraus ergeben sich zu
gleich neue Gesichtspunkte fUr die Ent
wicklung der Kasseler Altstadt. Ec:k
hardt vermutet, daB ihre erste Um-



210 

mauerung bereits in def Zeit Kon
fads 11., vielleicht smon im 1.0. Jahr
hundert, ausgefiihrt warden ist und den 
Bezirk van def spateren Landgrafenburg 
bis zum Ahnaberg mit dem darin lie
geoden Dreiecksmarkt und der (im 
16. Jahrhundert abgebrochenen) Cyria
cuskirche umfaBt hat; beide sind in def 
ottonischen Zeit, wenn auch nicht aus
schlieBlich, verbreitet und bieten damit 
Anhaltspunkte, denen weiter nachzu
gehen ware. 50 vereinigt die Abhand
lung eine Fiille neuer, weit uber ihr be
sonderes Thema hinausgreifender An
regungen und Hinweise ftir dieses Sae
culum obscurum, das die neuere For
schung immer sHirker in seinen Bann 
gezogen ha t. 

Kassels Bedeutung als HandelspIatz 
untersucht R. F rid e r i c i an einem 
wirklich recht heiBen Eisen, an seinem 
Verhaltnis zu dem ofters und heftig 
umstrittenen Stapelrecht von Hanno
versch Mtinden. Sine ira et studio kann 
er es heute tun, und man darf wohl sa
gen, daB es ihm gelungen ist, die nie
dersachsische Konkurrenz von dem 
schmutzigen Verdacht zu entlasten, sie 
habe KasseIs groBe Aussichten auf dem 
Wasser abgedrosselt: die Fuldaschiff
fahrt dUrfte im Mittelalter nicht allzu 
ernsthaft durch MUnden behindert wor
den sein, weil sie im Gegensatz zur 
Werraschiffahrt zu bedeutungslos war. 
Kassel hat sich vielmehr geraume Zeit 
anscheinend mehr auf Landverkehr und 
lokalen Markthandel verIegt, und erst 
aus der Handelspolitik der Landgrafen 
Philipp und dann namentlich Moritz er
geben sich kraftigere, vergleichsweise 
immer noch harmlose Reibungen, die zu 
den neuen Kanalprojekten und endlich 
zur Anlage von Karlshafen gefUhrt 
haben. 

Aus den Befestigungsanlagen von 
Hannoversch MUnden sucht K. B. B re t -
h a u e r neue Anhaltspunkte fUr die 
Anfange der Stad t und den dort zu ver
mutenden Konigshof zu gewinnen. Er 
erschlieBt eine erste Umwallung durch 
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Heinrich den Lowen (vor 1180), eine -
deutlicher faBbare - urn die Mitte des 
13. Jahrhunderts (wohl bald nach der 
Besetzung durch Herzog Otto von Braun
schweig) und eine durchgreifende, "mo
derne" Erneuerung im spateren 15. Jahr
hundert. Manches erscheint angesichts 
der spar lichen Quellenlage etwas zu be
stimmt vorgetragen. 

Im AnschluB an die Ziegenberger Sal
buchedition des Jubilars werden zwei 
weitere Amtsregister aus dem Jahre 1466 
fUr Ziegenberg und Ludwigstein von 
A. Eck h a r d t veroffentlicht und aus
fUhrlich kommentiert. Interessante Ver
gleiche mit dem nur zehn Jahre alteren 
Ziegenberger Verzeichnis, wie etwa das 
neue Auftreten einer Witzenhauser 
Wahrung neben der frUher genannten 
von Gottingen und Braunschweig, also 
vielleimt ein Hinweis auf starkere wirt
schaftliche Eigenstandigkeit gegeniiber 
dem niedersachsismen EinfluB, oder wie 
die Haufung von WUstungserwahnun
gen, bei der allerdings wohl zuweilen 
mit voriibergehenden und nur zufallig 
erfaBten Ersmeinungen zu rechnen ist 
und bei der auch nicht immer sicher 
zwischen Bebauung und Bewohnung un
terschieden werden kann. Auch auf die 
allmahliche Ausbildung des Amtes aus 
einem alteren Kerngebiet urn die Burg 
fallt manches neue Ucht. 

Die Freilegung eines Christophorus
bildes im Kirchenchor von Kleinalme
rode gibt G. G a n B a u g e Gelegenheit 
zu einem interessanten Vergleich mit 
alteren Nachbarfresken zum gleienen 
Thema (Marburg, Zierenberg, Gotts
bUren, Trendelburg), denn an ihnen 
kann er den freieren, senon ganz genre
haften und darin wohl selbst nom Uber 
das etwa gleienzeitige Dornberg hinaus
gehenden Charakter dieses abschlieBen
den Monumentalgemaldes aus der spa
testen nordhessischen Gotik herausar
beiten. 

Eine aufschluBreiche Nadtlese zu sei
nen Reformationsquellen bietet G. 
F ran z mil der Veroffentlichung eines 
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Gutachtens Uber den Theologen Georg 
Wilzel aus dem benachbarten Vacha. Es 
entstammt der Feder des Hersfelder 
Pfarrers Balthasar Raid und vermittelt 
einen lebendigen Eindruck in das gei
stige Ringen am Ausgang der Friihre
formation, von dem erfolglosen BemU
hen des Erfurter Humanisten um einen 
"MittelwegN zwischen Luther und der 
alten Kirche. Ein aufrichtiger, von bei
den Seiten geschatzter, aber ruheloser 
und immer mehr auf ein totes Gleis 
kommender "Wanderer zwischen beiden 
Fronten" . 

Ober das Beneficium Jacobinum, eine 
Studienstiftung des Mainzer Domvikars 
Jacob Jacobi fUr den hoffnungsvollen 
Gelehrtennachwuchs seiner Heimatstadt 
Eschwege (1550). berichtet K. Ho I z -
a p f e I mit Angaben Uber spatere Sti
pendiaten (daruntec der Histociker Ger
hard Ritter) und mit BeifUgung einer 
Stammtafel bis ins 18. Jahchundert. 

DaB ein Kopialbuch der Diede zum 
Filrstenstein in das Wetzlarer Stadt
archiv kam, ist sicher nicht allUiglich 
und wUrde schon allein einige Zeilen 
lohnen. W . E. Kellner [t] hat seinen 
von 1349 bis 1706 reichenden Inhalt in 
Regesten zuganglich gemacht und mil 
einer guten Einleitung in die Geschichte 
der Familie und ihrer Besitzungen ver
bunden. 

Mit einer genealogischen Darstellung 
der Bischhliuser Beamtenfamilie HenkeI 
steUt E. G rim m e II erne Reihe inter
essanter Personlichkeiten aus dem 
Werraland vor, darunter den streilbaren 
Kasseler Advokaten Heinrich Henkel. 
einen markanten Vertreter der kurhessi
schen Liberalen aus dem Kreise der An
hanger Bismarcks. 

Seine aufschluBreichen Arbeiten zur 
Geschichte des protestantischen Kirchen
baues im hessischen Raume setzt 
D. G roB m ann mit einer griindlichen 
vergleichenden Untersuchung der 1786 
vollendeten Pfarrkirche in Oberrieden 
fort. Ein Friihwerk des Baumeisters Reu
tel aus Sooden-AlIendorf, hebt sich der 
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Bau trotz sparsamer Ausstattung spiir
bar von dem offiziell-nUchtemen Klassi
zismus der Kasseler Zentrale ab und 
greift in der Tradition dieses kiinstle
risch noch eng mil ThUringen verbun
denen Grenzgebiets auf Barockideen zu
rUck, aus denen sich ein neuer Kirchen
typ formen soUte. Er erscheint kenn
zeichnend fUr die hessischen Verhalt
nisse, daB der spater nach Hersfeld ver
setzte Reutel die kUnstlerisme Freiheit 
seines Jugendstils und die Qualitat die
ser Landkirche nicht wieder erreicht hat. 

Ein eigenartiges Relikt des alteren 
Eschweger Immobiliarrechts hat sich in 
der LehngeIdberechtigung erhalten, die 
von der Stadtkiimmerei bei der Ver
auBerung bestimmter Grundstiicke in 
der Stadtgemarkung bis zur AblOsung 
nach der Marzrevolution wahrgenom
men wurde. In umfassender und vor
sichtiger Untersuchung ist O. Per s t 
dieser anscheinend lokalbegrenzten Er
scheinung nachgegangen; er erklart sie 
als AusfluB eines schon im 16. Jahr
hundert gebrauchHchen, ebenso von der 
SchoBpflicht wie vom Erbzins zu unter
scheidenden Leiherechts, das nach seiner 
Vermutung aus einem noch nicht sicher 
faBbaren stadtischen Obereigentum her
vorgegangen sein konnte, aber bereits 
von zahlreichen, besonders kirchlichen 
Exemtionen durchbrochen war. Bemer
kenswert erscheint unter anderem die 
Verkopplung mil der GeschoBerhebung, 
die zur Verdoppelung bei auswartigen 
Kaufem fUhrte, und die (spater aufge
hobene) Verwendung als bequeme Re
muneration fUr stadtische Beamte. 

Vormarz und 48er Revolution haben 
sich, wie E. G. F ran z erkennen laBt, 
auch am "Werra-StromH nicht aufregen
der als sonst im landlichen Kurhessen 
abgespielt, obwohl ein UrgroBvater des 
JubiIars zu den ersten Hetzern im 3ur 
Landtag und ein weiterer wenigstens zu 
den gemaBigten gehorte. Auch hier 
scheinen zunachst wirtschaftliche Schwie
rigkeiten im Mittelpunkt des allgemei
nen Interesses gestanden und sich bei 
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den Hauptforderungen nam Beseitigung 
der Lasten und Abgaben bemerkbar 
gemacht zu haben. Im Werraland kam 
dazu, daB es his 1834 noch einen langst 
iiberholten und nur durch iiberfliissige 
Lasten ausgezeichneten Sonderstatus als 
Bestandteil der Rotenburger Quart ein
genommen hatte. Das langsam anstei
gende politische Interesse fand in def 
Marzrevolution erneute Nahrung durch 
die vorausgegangenen und ansrneinend 
gerade hier besonders driickenden Not
jahre. Dam erscheinen erst seit dem 
SpiHherbst ausgesprochen politische 
Vereine und in bescheidenem MaBe auch 
demokratische - das heiBt damals ra
dikale - Ansichten, besonders durch die 
TiHigkeit des nordhessisrnen Politikers 
Knoble gefOrdert und bemerkenswert in 
dem wenigstens schwach industrialisier
ten Waldkappel zu etwas sUirkerer Be
wegung angefacht. Daher fand auch die 
Reaktion verhliltnismaBig wenig Wider
stand; die Werrastadte hatten bereits 
1849 den einzigen konservativen Land
tagsabgeordneten entsandt, und selbst 
die renitenten Beamten kam nach 1850 
noch Ieidlkh davon. 

Was erziihlt der "Prinz Rosa-5tra
min" 7 Unter diesem verheiBungsvollen 
THel bringt der Gottinger Germanist 
F. Ne u m ann wieder eine seiner fein
sinnigen und wohlfundierten Studlen 
zur hessischen Literaturgeschichte, die 
an soIchen gedankenreichen Untersu
chungen ebensowenig UberfluB hat wie 
an literaturfahigem Stoff. Die LektUre 
durfte dem wenig gltickhaften Dichter 
des kurhessisch.en Biedermeiers manchen 
neuen Liebhaber gewinnen. 

Auch an dieser Stelle 5011 die Uber
sicht des reich.haltigen und vielfach an
regenden Buchinhalts nicht abgeschlos
sen sein, ohne der verdienstvollen Ar
beit des Herausgebers zu gedenken, der 
mit ihr eine Fundgrube ebensosehr fUr 
den geschichtlich interessierten Laien wie 
fur die Spezialforschung eroffnet hat. 

Claus Cramer 
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Festgabe fur P a u l K i rn, zum 
70. Geburtstag dargebracht van 
Freunden und 5chUlern, hrsg. von 
Ekkehard K a tl f m ann. Berlin. Eridl 
5chmidt. 1.961.. 256 5., 3 Abb. , kart. 
DM 29,60. 

Die Festschrift fUr den bekannten 
Frankfurter Historiker enthalt eine 
groBere Anzahl von Beitragen, die fUr 
die hessische Landesgeschichte von be
sonderem Interesse oder ihr unmitteI
bar gewidmet sind. 

En zentrales Thema der modernen 
geschichtlichen Landesforschung greift 
WaIter 5 chI e sin g e r s programma
tisdter Aufsatz an: West und Ost in der 
deutschen Verfassungsgeschichte des 
Mittelalters. Ein ganzes BUndel von tief
eindringenden Einzelfragen wird auf ge
drangtem Raume entwickelt, ausgehend 
von der sHindig fortsdtreitenden Wand
lung unseres mittelalterlichen Geschidtts
bildes und unserer Anschauungen von 
der Verfassungsstruktur der mitteleuro
paischen Landschaften. Wahrend sich 
das Rheinland und in schwacherem 
MaBe vielleicht noch das Donaugebiet 
weitgehend unter den Nachwirkungen 
der antiken Kultur und auch des romi
schen Verfassungslebens entwickelt ha
ben, entstand im frUhen Mittelalter eine 
noch starker ausgepragte Grenzscheide 
durch die Einwanderung der westslawi
schen Stamme ins Elbegebiet und den 
bohmischen Raum. Sie ist audt durdt 
ihre allmahliche Eingliederung in das 
staufische Reich und ihre immer engere 
Verbindung mit den altdeutschen SUim
men im Gefolge der groBen hommittel
alter lichen Siedlungsarbeit niellt vollig 
verwischt worden, obwohl bei aller Be
wahrung landschaftlicher und stammes
maBiger Besonderheiten allmahlich ein 
gewisser Ausgleich durch Austausch von 
Anregungen und Obernahme einzelner 
Errungensmaften von beiden Seiten er
folgte. Besonders bedeutsam sind in die
sem Zusammenhang Sdtlesingers Beob
achtungen und Gedanken Uber die Ent
wicklung der Landesherrschaft als der 
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wichtigsten Zukunftsform neuerer Staats
bildung. MuB sie smon nam den frii
heren Forschungsergebnissen weitgehend 
von landschaftlichen Verhaltnissen und 
Unterschieden bestimmt gewesen sein, 
so ist nun mit der Moglichkeit zu rero
nen, daB die groBflachigen Landesstaa
ten des mitteJeuropaischen Ostens den 
sHirker differenzierten der Mitte und 
des Westens nicht nur an Kompaktheit, 
sondern auch an Alter ein gutes Stuck 
voraus waren. In den westslawischen 
Herrsmaftsgebieten, in Bohmen, Polen 
und Mahren etwa, sind friihzeitige, Ie
benskdiftige Ansatze territorialer Festi
gung zu beobamten und vielleicht schon 
seit der ottonismen Zeit durchgehend 
wirksam geblicben, wirksamer als etwa 
die ottonische Markenorganisation. Die 
Entwiddung der Verwaltungsbezirke im 
AnschluB an die alteren westslawischen 
Burgbezirke, der Siedlungsausbau und 
selbst die Ausbildung des SHidtewesens 
gewinnen hierdurm einen neuen, weiten 
Ausblick eroffnenden Hintergrund. DaB 
Schlesinger diese weitgespannten Ober
legungen standig durch konkrete Hin
weise aus allen mitteleuropaischen Land
schaften (ubrigens nicht zum wenigsten 
aus dem mitteldeutschen und damit auch 
dem hessischen Raume) unterbaut, 
macht diesen Aufsatz nicht nur hinsicht
tim seiner Ergebnisse, sondern ganz be
sonders auch seines methodischen Vor
gehens uberaus aufschluBreich und 
lesenswert (er ist inzwischen nochmals 
erschienen in: Waiter Schlesinger, Bei
tdige zur deutschen Verfassungsge
sdtichte des Mittelalters 11, Gottingen 
1963). 

Mit dem unerschopflicnen Rechtsquel
lenmaterial des Ingelheimer Oberhofs 
befassen sich die Beitrage von Adalbert 
Er 1 e r uber die Haftung filr redties 
Gericht, die bereits im altfrankischen 
Recht verankerte, aber noch lange wei
terIebende Verantwortlichkeit des Rim
ters gegenilber dem Rechtsuchenden, und 
von Ekkehard K a u f m ann uber einen 
Sch.adensersatzprozeB aus dem Jahre 
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1404 (Canel contra Moschel), der ein 
ungewohnlich umfangreiches Fruhmate
rial - allein 24 Urteile - enthalt und 
am Falle eines scheinbar recht banalen 
Schweineverkaufs aufzeigen laBt, daB 
Schuldforderungen in diesem mittel
rheinischen Rechtsbereich immer nom 
nach althergebrachter Weise als Klage 
wegen Vertragsbruches, also mit delikt
artigem Charakter verwandelt wurden. 

Eine Reihe von Einzelbeitragen zur 
Gesrnichte des benachbarten und groBe 
Teile Hessens berilhrenden Frankfurter 
Oberhofs bringt Dietrich And e r -
n a c h t. Im AnschluB an die neueren 
Forschungsergebnisse unterscheidet er 
die Stadtrechtsverleihungen von den oft 
erst jiingeren Oberhofbeziehungen, 
wenngleich beide im Laufe des spaten 
Mittelalters in einem gewissen konstitu
liven Zusammenhang stehen. Es ist zu 
beobachten, daB die groBeren mittelrhei
nischen Landesherren wie etwa Kur
mainz bestrebt sind, ihre Gerichte aus 
der Bindung an den Frankfurter Ober
hof herauszulOsen, wahrend die kleine
ren Herrschaften und die Reichsstadte 
weniger abgeneigt waren. AuBer den 
Nachbargebieten wie namentlich Hanau 
und dem Bornheimer Berg ist unter an
derem auch das Verhaltnis der Stadt 
Hersfeld zum Frankfurter Oberhof be
handelt. 

Eberhard K e s s e I s Studie uber 
Luther vor dem Reichstag in Worms 
1521 ist ein schones Beispiel dafiir, daB 
sich auch fUr ein weltgeschichtliches und 
weItbekanntes, oft und grilndlich er
forschtes Ereignis noch Neues entdecken 
laBt. Es geht urn die bislang ungeklarte 
Frage, warum der Reformator bei der 
ersten Vernehmung so unsicher wirkte 
und sich schlieBlich Bedenkzeit erbat. 
Die uberaus einfache und vielleicht ge
rade darum uberzeugende Antwort Kes
sels besteht darin, daB Luther homst
wahrscheinlich auf eine regelrechte, 
offene Disputation gerechnet hatte, 
wahrend der Kaiser von ihm lediglidt 
einen - in seinem Mandat bereits ange-
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kiindigten, aber van Luther offenbar 
nicht als selchen verstandenen - schlich
ten Widerruf verlangte. Kessels umfas
sende Quellenanalyse wirft zugleich auf 
die Vorgesdlichte, die Ladung, die Ver
handlungen mit Kursachsen und die um
s trittene Rolle des Franziskaners Gla
pion, Beichtvater des Kaisers, neues 
Ucht, und nicht zuletzt tritt audt Luthers 
Gestalt in einem kleinen, aber filr das 
Ganze iiberaus withUgen Punkt deut
lichee hervor. 

Ober die Aufhebung der oberhessi
schen Kioster in clef Reformation be
richtet ein Beitrag vcn Friedrich 
5 c h u n d e r. Sein Ergebnis, daB clef 
Widerstand gegen die MaBnahmen des 
Landgrafen 1527 erheblich starker al s 
bisher angenommen war, ist im wesent
lichen auf das Quellenmaterial des Klo
sters Georgenberg bei Frankenberg be
schrankt. Es ware gut, wenn die daraus 
gezogenen Schliisse noch weiter unter
baut werden konnten. 

Gottsbiiren, das Hhessische Wilsnatk", 
behandelt Kurt Ko s t e r anhand weil 
entlegener und deshalb bisher unbeach
teter, zugleich methodisch iiberaus in
teressanter Quellen. Sie bilden im we
sentlichen drei Gruppen: 1. Testamenta
rische Stiftungen aus norddeutschen 
Hansestadten (LUbeck, Stralsund) und 
aus Schweden (im Testament des Konigs 
Magnus 11. Erikson 1346 fUr schwedische 
und 5 auswartige Wallfahrtsorte, unter 
denen ".Gothes byrth" neben Aachen 
und Santiago de Compostela erscheint 
und als einziger noch nicht lokalisiert 
worden war). 2. Tarifverzeichnisse Uber 
Si.ihnewallfahrten aus flandrischen 
Stadtgerichten (Gent, Aalst, Dender
monde, Oudenaarde); sie sind dort be
sonders haufig, weil sie auch fUr gerin
gere Delikte verhangt wurden. In die
sem Zusamrnenhang faUt es auf, da8 
die Konigin Blanche von Schweden, die 
Gattin des bereits genannten Magnus 
und Mitausstellerin der testamentari
schen Stiftung, eine geborene Gratin 
von Narnur war; soUte hier ein gewis-
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ser Zusamrnenhang bestehen 1 3. Eine 
Reihe von alten Pilger- und Wallfahrts
zeichen, von denen 4 irn Original, 2 irn 
Deckel von Zinnkannen und 5 aIs Ab
giisse auf rnittelalterlichen Glocken er
halten sind (zum Teil auf Bildtafeln zu 
Kosters Aufsatz). Was ist nicht schon 
allein aus den Fund- oder Aufbewah
rungsorten zu entnehmen: 3 in Hessen 
(Landesrnuseum Kassel, 2 Glocken aus 
der Umgebung von Fritzlar), 3 ostmittel
deutsch.e (Kyffhausergebiet, Mansfeld, 
Anhalt), 2 norddeutsche (Harneln, LU
beck) und je 1 StUck aus BergenJNorwe
gen, Stod<holm und Rotterdam. Aus der 
Fillle von hochinteressanten Beobach.tun
gen und Schlu8folgerungen Kosters sei 
wenigstens der fUr Gottsbiiren selbst 
wohl wichtigste herausgegriffen: die 
groBe Zeit der Gottsbiirener Wallfahr
ten hat offensichtlich nur etwa ein hal
bes Jahrhundert gedauert, beginnend 
kurz nach dem Entstehen der Wallfahrt 
1330/31 und schon vor Ende des 
14. Jahrhunderts rasch abnehmend. Sie 
ist offensichtlich durch die neue Wall
fahrt von Wilsnack - wohl gleich urn 
1338 - abgelOst worden. 

GroBhessische Umgliederungsplane im 
Somrner 1919 enthilllt Paul K 1 u k e an
hand eines Schreibens, das der Darm
stadler Ministerprasident Ulrich an den 
Reichsprasidenten Ebert gerichtet hat. Zur 
Abwehr der Separatisten und ihres von 
der Besatzungsmacht geforderten Plans 
einer Rheinischen Republik rnit Ein
sch.luB Rheinhessens schlug Ulrich die 
Bildung eines "mittelrheinischen Glied
staats" rnit EinsmluB von Nassau und 
der Pflalz vor, bemerkenswerterweise 
jedoch. rnit AusschluB von Frankfurt. 
Interessant seine Mitteilung, daB der 
franzosische Oberkommandierende Man
gin den SeparatistenfUhrer Dorten nur 
als ". Vorposten" betrachtete und ihn zu 
opfern bereit sei. Der DarmsHidter Plan, 
der in gewisser Hinsimt den Vorstellun
gen von Hugo PreuR entspram, konnte 
sich gegenilber den andersgelagerten In
teressen Bayerns und PreuBens nicht 
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durrnsetzen und verlor mit dem Schei
tern des Separatismus seine damalige 
Zugkraft. Kluge steIlt das bisher unbe
kannte Dokument in den Zusammen
hang der - bis heute immer nom nam
wirkenden - Raumgliederung im Zuge 
der Reichsreform. 

Von den iibrigen Beitrii.gen seien we
nigstens genannt: Matthias Gelzer, Der 
Antrag des Cato Uticensis, Caesar den 
Germanen auszuliefern; Walther Kien
ast, Comes Francorum und Pfalzgraf 
von Frankreich; Werner Goez, Zur Welt
chronik des Bischofs Frechulf von Lisi
eux; Harald KeIler, Ein neues Bildnis 
Karls des Kiihnen 7 

Claus Cramer 

Wo I f g a n g He ss: Hessische 
Stadtegrundungen der Landgrafen 
'Von Thuringen. :1966. Beitriige zur 
Hessischen Geschichte 4. TrauhJetter 
& Fischer Nachf., MarburglLahn und 
Witzenhausen. 200 5., DM 38,-. 

Oer Verfasser legt mit seiner tiber- und 
umgearbeiteten sowie vielfaltig erganz
ten kunsthistorischen Dissertation aus 
dem Jahre 1955 eine stadtgesmichtliche 
Untersuchung vor, der 20 (tibrigens her
vorragend gezeichnete) Stadtplane 
(zumeist hessisch-thUringischer Grtin
dungen) beigegeben sind. Ein ausflihr
liches Quellen- und Literaturverzeich
nis samt einem Register der im Text 
erwahnten 5tadte und Markte erlauben 
dem Leser eine schneIle und im Ver
glp.ich recht aufschluBreiche Orientie
rung. Acht Abbildungen, im Text (u. a . 
luftaufnahmen von Stadten und Mlinz
wiedergaben) runden das optische Bild 
vorteilhaft ab. 

Der Neubearbeitung ist eine ausfiihr
liche geschichtliche DarsteIlung liber 
H Voraussetzungen und Entfaltung des 
5Uidtewesens in Hessen" vorangesetzt 
(5. 17 f.). WertvoIl ist insbesondere das, 
was der Autor als Fachkenner zur 
Mtinzkunde beisteuert, ein Gebiet, das 
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in historischen DarsteIlungen durchweg 
stiefmlitterlich behandelt wird. 

Der Verfasser untersucht ftinE ludo
wingische Anlagen genauer (GrUnberg, 
Melsungen, Allendorf/ Werra, Creuz
burglWerra und FrankenberglEder), de
nen in Text und Plan vergleichend ein 
umEangreicher Kanon von Stadten zwi
schen Lemgo und CrossenlOder zur 
Seite gestellt wird, teilweise mil stich
wortartigen Oaten bis in die frUheste 
Entwiddung hinein. AIs Ergebnis seiner 
Bemlihungen gilt dem Verfasser durch 
".GrundriBvergleiche" (5. 140 f.) eine 
Typologie der Griindungsstatte. Ihr ord
net er den HLangsstraBentyp mil ausge
pragter Querachse" und den "Quer
rippentyp" zu. AbschlieBend sagt er: 
"Die GrundriBbildung nam Typen, die 
;eweils abgewandelt und den besonde
ren Verhaltnissen angepaBt wurden, 
setzt als Urheber, wenn nIcht den Ftir
sten, so eine von ihm mit solchen Auf
gaben betraute Personlichkeit voraus" 
(5. 182). Es sei deshalb Hgeboten, von 
einer Stadtbaukunst der Griindungs
stadte ... zu spremen" (5. 183). Zu
treffend heiBt es endlich im SchluBab
satz des Buches: "Die SUidtegrtindun
gen, fUr die Ludowinger ein vorztig
liches Mittel der Territorialpolitik, 
haben das Landschaftsbild in Thtiringen 
und Hessen erheblich verandert" S. 184). 

Kritisch bzw. erganzend seien fol
gende Hinweise erlaubt: 

1. 5achlich richtig hatte der Verfasser 
im Untertitel den Umfang seines Unter
suchungsgebietes kennzeidmen sollen. 
Zahlrekhe hessis<h-thtiringische Grlin
dungen (z. B. Wolfhagen) werden eben 
noch angedeutet, aber nicht naher be
trachtet. Damit ist das konkrete SchluB
ergebnis nicht hinreichend gesichert. 

2. Die StraBen- und Verkehrsverhlilt
nisse der GrUndungsstadte werden u. E. 
tiberschatzt. Es geht nun einmal nicht 
an, bei den relativ kleinen Stlidten 
Hessen-Thiiringens im 12. Jhdt. von 
Verkehrsadern, Verkehrsstrom und Ver
kehrsachsen zu sprechen oder gar in 



216 

dem auBerst kurzlebigen landsberg an 
ein .. StraBennetz" zu denken (5. 57). 
GewiB ist die Verkehrslage einer Griln
dung des 12. lhdt. zu berilcksichtigen, 
abet sie tritt u. U. hinter den militari
smen Erfordernissen ortlicher Wirt
smaftsfunktionen und Verwaltungsauf
gaben weit zurilck. 
3. Ein besonderes Schwergewidtt wird 
dem Markt beigemessen. Das ist fUr 
Marburg, Kassel und Griinberg deutlich . 
Die Mehrzahl der hessisch-thtiringischen 
GrilndungssHidte des 12. Jhdts. besaS 
allerdings bestenfalIs fUr tangere Zeit 
einen besch.eidenen Nahmarkt zum Aus
tausm bestimmter Produkte. Demge
mliB ist ven einer Kaufmannschaft kaum 
ein Ansatz zu finden. Ziinfte treten 
etwa 100 Jahre nam der GrUndung auf. 
Markt und Miinze miissen nicht durch 
vermutete Handelsbeziehungen entste
hen, der Stadtherr verleiht sie nicht 
selten als ein Mittel zum Durmsetzen 
seiner territorialen HerrsmaftspHine. 
4. Wenn wir auch keinen direkten 
Nachweis ilber eine StadtgrUndung der 
landgrafen von ThUringen in Hessen 
besitzen, so lassen sim im RUckschluB 
die Vorgange ganz gut aufhellen. Der 
Landesherr ist durch die Territorial
politik seines Gegners genotigt, Herr
sch.aftssch.werpunkte zu bilden, teiIs zur 
Abwehr, teil zum weiteren Ausbau. Er 
konzentriert deshalb jeglime Hoheits
rech.te in der Neugriindung, auch wenn 
die Anspriiche nur schwam motiviert 
werden konnen. Ein Schutz ist mit Erd
wall und Palisadenzaun schnell ge
schaHen, wie Berechnungen in Lands
berg ergeben haben 1. Das wichtigste 
Element im Stadtbering bilden die Mini
sterialen, die als Burgmannen nicht sel
ten von weit her "Kommandierte" ihres 
Herren gewesen sind. Spatere Stadt
griindungen oHenbaren uns das System 
des 12. Jhdts. Die Einwohner der um
liegenden Dorfer, soweit sie Horige des 
Stadtherren oder der Ministerialen sind, 

1 Vg!. in dieter Zs . den Beitug von W. Mo, t. 
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werden unter einem stadtherrlichen 
sculthetus oder villicus gegen das Zu
gestandnis oft minimaler Freiheiten im 
Stadtbezirk angesiedeIt. Die verlassenen 
Dorfer bleiben wiist. Wenn der Verfas
ser nun behauptet, die Ludowinger 
seien mit der Dienstverpflichtung frem
der Ministerialen und der Ausstattung 
ihrer Gefolgschaft mit usurpiertem Gut 
gewaItUitig vorgegangen, miissen Zwei
fel angemeldet werden. Burgmannen 
konnen entsprechend dem Verfahren 
des 12. Jhdts. zur gleichen Zeit verschie
denen Herren dienen. Die Verpflkhtun
gen werden von Fall zu Fall abgegrenzt 
und beachtet . .. Zwang" und HGewalt
tat" werden in Diplomen von der be
nachteiligten Partei haufig betont. Beim 
niiheren Betrachten erweist sich dann in 
der Reget, daB die vorgetragenen be i
derseitigen AnsprUche durchaus rechtlich 
begrlindbar sind. Man soUte daher Aus
sagen wie die auf S. 174 zitierte nicht 
unbesehen wortlich nehmen. 
5. Zur Typologie der Grundrisse ist zu 
sagen, daB der Stadtgriinder ohne Frage 
planmaBig vorgegangen ist und wohl 
auch fremde Anlagen genau studiert 
hat. Diese Vermutung ergibt sim aus 
zahlreichen Obereinstimmungen. Da aber 
die Kellerforschung vorerst nur ein be
grenztes Material zur Verfilgung steUt, 
bleibt die Frage oHen, welche Abwand
lungen zwischen dem 12. und dem 18. 
Jhdt. bei StraBen und Platzen erfolgt 
sind. Es ist ferner zu bedenken, daB die 
Griindungsstatte des 12. Jhdts. nicht 
durchweg unterkellerte Hauser gehabt 
haben mlissen. Man behalf sich flir 
Zwecke der Fruchtlagerung mit Spei
cherbauten und Steinkammern. 
6. Bei der Beschreibung von Rathausern 
und Kirchen fUhrt der Verfasser mehr
fach asthetische Gesichtspunkte an, die 
er unbewuBt dem Stadtgriinder des 
12. Jhdts. zuweist. Was uns heute mit 
Remt kunstgeschimtlich wertvoll er
scheint, muB im Weltbild des mittel-
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alterlichen Menschen nUchterner gewo
gen werden. Die imponierende Archi
tektonik beispielsweise bei Kirchen 
kann iiberwiegend auf den realen 
Zweck des Gebaudes zuriickgefUhrt 
werden: die beherrschende Lage soli 
dem Verteidiger (des befestigten Fried
hofes) 5chutz und das Gefiihl der 
5icherheit geben. 

7. Wie smwer es ist, die breite Vielfalt 
der historischen Voraussetzungen und 
Gegebenheiten der GrUndungen des 
12. Jhdts. zusammenzufassen, zeigt die 
5chluBbetrachtung (5. 172 H.). Die Pro
bleme der Stadtbesiedlung, der Griin
dungsprivilegien, der 5tadtverfassung, 
der 5iegelverIeihung, der GrUndungs
motive - alle diese Dinge werden nur 
in Verallgememerungen gestreift. Kaum 
eine Frage ist auf Grund der smmalen 
Aussagen fUr die hessischen 5tadtegrUn
dungen der Landgrafen von ThUringen 
im Kern beantwortet worden. Es er
weist sich, daB die fraglos gewinnbrin
gende kunstgeschichtliche Betrachtung 
sowie der Anteil der Numismatik nur 
Beitrage zum Problem der behandelten 
5tadtgriindungen liefern konnen. K. E. 
DEMANDT Z und K. A. ECKlIAltDT:J haben 
- man kann sagen: richtungweisend -
fUr Fritzlar und Witzenhausen darge
legt, daB sich die Frage der Stadtwer
dung entscheidend nur vom Stadtrecht 
her beantworten laBt. 

8. SchlieBlim seien nom ein paar Ein
zelheiten erwahnt. Der Verfasser meint, 
die Ludowinger hatten kraft richterlicher 
Gewalt die Einwohner der Dorfer zum 
Bau der Befestigung aufgeboten, wie 
aus dem Beispiel Segeberg zu folgern 
sei (5. 174). Das ist fUr die hessischen 
Verhaltrusse im Gegensatz zur kriti
smen Grenzsituation in Holstein kaum 
anwendbar. In der Frage der Stadt
burgen (5. 51/52) ist die historische 
Forsmung keineswegs so gering infor
mied, wie der Verfasser offenbar 

217 

glaubt. An gleicher Stelle heiBt es: "Wenn 
die Stadtburgen nicht als Zwingburgen 
angelegt waren, urn die Biirgerschaft im 
Zaum zu halten wie in England nam 
der Eroberung durch die Normannen und 
in Leipzig oder zu Residenzen ausgebaut 
wurden wie in Kassel, blieben sie be
scheidene Anlagen, von denen sich sel
ten Reste his in unsere Tage gerettet 
haben." Die Frage der 5tadtburg als 
,Zwingburg' kann u. E. fUr "England 
nach der Eroberung durch die Nor
mannen" in Verbindung mit Leipzig 
und Kassel pauschaliter nicht so beant
wortet werden. Dazu ist der ProzeB der 
5tadtwerdung allenthalben zu eigen
willig verlaufen. Ferner hlitte man sich 
gern die sorgfaltige Bezifferung oder 
Kennzeichnung der 5tadtplantopogra
phie zugleim im Text des Bumes ge
wiinscht, womit ein flUssiges Lesen ge
sichert ware. Endlich muB noch bemerkt 
werden, daB Stadtplane ohne Hohen
schichtlinien in gewisser Hinsicht stumm 
bleiben. Die topographischen Voraus
setzungen eines Stadtgelandes sind ohne 
diese Signatur nicht feststellbar. Die 
Strukturform dUrfte vom GeUinde weit
gehend abhangig sein. Das zeigt sich 
vor allem bei dem nun zu erortemden 
Problem. 

9. Die lebenswichtige Frage der Wasser
versorgung einer Stadtgriindung hat der 
Verfasser ganzlich ausgeklammert. Viel
leicht sind die haufige Hanglage, die 
Stra8enfUhrung und der Verlauf der 
Stadtmauer rucht zuletzt von den Mog
lichkeiten der Wasserversorgung ab
hangig gemacht worden. In K ass e 1 
wird z. B. nach den Feuerordnungen seit 
dem 16. Jahrhundert (und sicher smon 
frUher) der Wasservorrat an der 
hochsten Stelle der Neustadt, am Oru
selturm, in einem Kumpf gesammelt 
und von dort auf der offenen StraBe 
in den sogenannten Druseln zum Brand
herd geleitet. In G r cbe n 5 t e i n wird 

1 K. 0 e m and t , Quellen z. Red'Ltsgesdt. d . Stadt Frltzlar Im Mittelalter. 19)9 (VHKH XIII, ) 
) K. A. Eck h a r d t, QuelJen z. Redttsgesdt. d. Stadt Wltzenbausen . 1954 (VHKH XIII , 4) 
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das Wasser - abgesehen van def unzu
reichenden Versorgung dUTch Brunnen 
- ehenfalls an der homstgelegenen 
Stelle der Neustadt auBerhalb der 
Mauer im Wippeteich und unmittelbar 
dahinter in einem FeuerlOschteich gespei
chert. Uberzeugend ist def Zustand def 
Wasserversorgung fiir Ho m b erg be
schrieben. Dart flieBt das Wasser "zum 
oberen Tor" in die Stadt und wird in 
,Zeuten' und ,Kuempfen' gesammelt. Ein 
Kumpf befindet sich heim Rathaus, 
"woraus bey existierenden Feuersbrun
ste" die Gapen der Stadt mU Wasser 
angefullet werden konnen .. ,H 4, Das 
mag hier als Hinweis auf eine grund
legend noch nicht untersuchte Frage hei 
der Anlage van Stadten hinzugefiigt 
werden. 

Ungeadttet aller hier vorgetragenen 
Bedenken ist das Buch ein ebenso kiih
ner wie iiberaus dankenswerter Versuch, 
die hessischen Stadtgriindungen der 
Landgrafen von Thiiringen vom Stadt
grundriB des 18. Jhdts. her zu erfor
smen. Es wird jeden sUidtebaulich In
teressierten anregen, die Problematik 
der Stadtgriindungen neu zu durm
denken. Insgesamt konnen wir die Dar
stellung als einen wertvollen Beitrag 
zur Baugeschichte hessischer Stiidte an
sprechen. Kurt Giinther 

W i 1 h elm 5 c h 0 0 f: Fiurnamen
studien eines Germanisten. Neue Er
gebnisse auf volkskundlicher Grund
lage. Gieflen. Wilhelm 5chmitz Ver
Iag 1.967. 247 5., brosm. DM 25,-. 

Die Erforschung und Deutung der Flur
namen als Wissenschaftszweig ist von 
Hessen ausgegangen, und zwar im An
fang des 19. Jahrhunderts, als Jacob 
Grimm ihre grundlegende RoBe im Rah
men einer deutschen Altertumskunde 
erkannte und auch eine systematische 
Sammlung dieser Namen einleitete. Seit
dem ist eine umfangreiche Literatur zu 
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diesem Fragengebiet ersmienen, zuletzt 
die vorliegende Publikation von WIL
HELM SCHOOF, die einleitend auch einen 
aufschluBreimen Oberblkk iiber dieses 
Schrifttumsgebiet bringt. Das Besondere 
in Schoofs Darlegungen, Ergebnis jahr
zehntelanger germanistischer und volks
kundlicher Studien, liegt in Ausgangs
punkt und Methodik seiner Untersu
chungen; denn der Verfasser geht viel
fach neue Wege, die in wesentlichen 
Punk ten von denen abweichen, die die 
Namenkundler vor ihm gegangen sind. 
5choof kommt dabei oft zu iiberras:hen
den Ergebnissen, die im Gegensatz zu 
den ErkHirungen von Jacob Grimm, 
Vilmar, Arnold, Edward 5chroder - um 
nur einige aus Hessen zu nennen -
stehen, die z. B. zahlreiche Flurnamen 
als mythischen oder keltismen Ur
sprungs angesehen haben, wahrend er 
sie als germanischer Herkunft zu deuten 
bestrebt ist. Volkskunde, Volksetymo
logie, Volkssprache und -mundart sa
gen ihm oft mehr als philosophism
exakte Ableitungsversuche oder auch als 
urkundliche Belege, die sich in dieser 
Hinsicht oft als wenig zuverlassig er
weisen. 

Es ist im Rahmen einer solchen Be
sprechung nicht moglich, auf die Fiille 
der Flurnamen, die 5moof analysiert hat 
und deren Zuriickfiihrung auf bestimmte 
Grundformen er mit aller Griindlichkeit 
darlegt, im einzelnen einzugehen. AIs 
ein Beispiel seien nUr seine Darlegun
gen zu dem Namen Hessen genannt, 
in denen er sim zunachst mil den ver
schiedenen hierzu bestehenden Hypo
thesen auseinandersetzt und ihnen seine 
Zuriickfiihrung auf das Flurnamenwort 
As, Ess = Weideplatz entgegenstellt. 

So liegt hier eine Arbeit vor, die in 
gleicher Weise Germanisten, Heimatge
schichtler, Volkskundler - auch iiber 
Hessen hinaus - beschaftigen und be
reichern, aber auch zur 5telIungnahme 
herausfordern wird. OUo Fuhr 

~ Homberger !idle. Beitr. z. Heimatgesch. u. Fnmilienkunde. Hefl ~/t 966, 5 
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B e ri-n h It r d M art in: Die deut
schen Mundarten. Zweite, neubear
beitete Auflage. Marburg. N. C. El
wert 1959. VIII und 187 5., 21 Karten 
im Text. Kart. DM 12,50, Hln. DM 
15,50. [Erste Auflage in 5amrnlung: 
Hochschulwissen in EinzeIdarstellun
gen, Leipzig, VerIag von QueUe und 
Meyer 1939.} 

AIs Martins Werk zum ersten Male im 
Sommer 1939 erschien, konnte es nient 
mehr besprochen werden. So bietet die 
vielfam erweiterte NeuaufIage eine will
kommene Gelegenheit, diese knapp ge
faBte und dabei alles Wesentliche tiber
sichtlich darbietende Einfiihrung in Auf
gabe, Arbeitsweise und Probleme der 
modern en Mundartforschung anzuzei
gen. Begriff und Wesen der Mundart, 
ihr sprachgeschichtliches Eigenleben, ihre 
Bedcutung im Kreise cler Nachbarwis
senschaften und die raumliche Aufglie
derung der deutschen Mundartgruppen 
werden anhand der groBenteils vom 
Verfasser selbst miterarbeiteten For
schungsergebnisse in aIIgemeinversHind
licher und damit auch tiber den engeren 
Fachbereich h inau s ansprechender Form 
dargestellt. 

Martins Oberblick zeigt auf jeder 
Seite, wieviel an Gehalt und Wirkungs
moglichkeiten die Mundartforschung in 
den letzten Jahrzchnten gewonnen 
hat. Sie ist Iangsam und stetig ge
wachsen, und das hat ihr gut ge
tan. Auf der groBartigen Arbeitslei
stung des Alleingangers Georg Wenker 
und seiner unersetzlichen, schon selbst 
zur GeschichtsquelIe gewordenen Be
standsaufnahme des ganzen deutschen 
Mundartgebiets ist der weiter ausgrei
fende Deutsche Sprachatlas unter den 
Handen von Wrede und Mitzka entstan
den und durch den anschlieBend aufge
bauten Deutschen Wortatlas ebenso or
ganisch erganzt worden. Eine standig 
anwachsende Zahl von landschaftlichen 
Sonderarbeiten ist 
Verbindung mil 

groBenteils in enger 
diesem Zentralwcrk 
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moderner Sprachforschung entstanden. 
DaB die Beschaftigung mit der Volks
sprache und ihrer Vergangenheit nichts 
Veraltetes und Verstaubtes ist, zeigt die 
zunehmende Anwendung der Forschungs
mittel, die von der modernen Technik 
angeboten werden und die im Zuge der 
Experimentalphonetik, der Phonometrie 
und ahnlicher Speziaigebiete standig an 
Wert gewinnen; welche Bedeutung ha
ben nicht schon Smallplatten und Ton
bander ftir die Bewahrung untergegan
gener oder allmahlich aussterbender 
Mundartgebiete, fur die Weiterentwick
lung und Ausbildung neuer Artikula
tions- und Intonationsarten. 

Aber die Bedeutung dieser Sprach
disziplin liegt njcht in ihr allein, in 
ihrer imrner starkeren Aufgliederung 
und Verfeinerung beschlossen. In glei
chem Ma Be hat sie immer engere Ver
bindung zu den angrenzenden Arbeits
gebieten der Germanistik und daruber 
hinaus zu den benachbarten Wissen
schaften, vor allem der Geschichtsfor
schung aufgenommen. Es war so etwa 
urn die gleiche Zeit, als man auch auf 
den anderen Seiten begann, sich in der 
Nachbarschaft nach Anregung, Rat und 
Mithilfe bei der Erweiterung des eige
nen Arbeitsbereichs und der Menge 
standig neu auftauchender und kaum 
allein 2U beantwortender Fragen umzu
sehen. Und es war ein gewisser Gliicks
fall, daB die Mundartenkunde sich in
zwischen soweil entwickelt hatte, urn 
diese Zusammenarbeit aufzunehmen und 
diesen Gedankenaustausch in Frage und 
Antwort selbstandig mit zu fordern, 
andern zu nlitzen und Nutzen fur sich 
selbst daraus zu ziehen. 

Ergebnisse dieser verheiBungsvollen 
Entwicklung zeigen sich auf Schritt und 
Tritt in Martins Darstellung. Schon der 
allgemeine Unterschied zwischen den 
Mundarten auf der einen, der Schrift
und Umgangssprache auf der anderen 
Seite erscheint im Lichte dieser neuen 
gemeinschaftlich von verschiedenen Fach
gebieten gefuhrten Betrachtung erheb-



220 

lich differenzierter, als man es vor 
einigen Generationen ansah. Wohl blei
ben die Mundarten nam wie var eine 
relativ feste Grundlage, auf def sich 
alles Sprechen, allee srnriftlich.e und 
miindliche Gedankenaustausch aus- und 
weiterbildet, und sie steIlen in gewisser 
Hinsicht den Vorrat, aus dem alles an
deee gespeist wird. Abet sie sind nichts 
Unvedinderliches, sandern in jeder Be
ziehung entwicklungs- und anpassungs
Hihig, und wenn sie an def einen oder 
anderen SteUe zuriickgedrangl, all
mahlich versmwunden oder gewalt
sam zum Untergang gebracht werden, 
so bilden sim anclerweit wieder 
neue Triebe. Schon jetzt HiBt sich ver
muten, daB die Menschen in den groGen 
industriellen Ballungsgebieten auch 
wieder verschieden voneinander - also 
wieder Mundart - sprechen werden, 
ganz abgesehen davon, daB diese Bal
lungsraume selbst veranderlich und so
gar verganglich sind. Auf der anderen 
Seiten sind auch die Hochsprachen mil 
ihrer sorgfaltiger gepflegten und kon
trollierten Grammatik und Lexikogra
phie nichts Einmaliges und rational Fest
gewordenes. Auch der frtihere Gedanke 
einer kontinuierlichen Entwicklung, einer 
gesamtdeutschen, im Friihmittelalter an
laufenden Schriftsprache oder einer 
daraus hervorgegangenen oder ihr zu
grundeliegenden Umgangssprache hat 
sich nicht halten lassen. Aber gerade die 
Zusammenarbeit der verschiedenen For
schungsgebiete zeigt heute schon einiger
maBen deutlich, daB zum Beispiel in 
Zeiten groBerer politischer und kulturel
ler Aktivitat durchaus Ansatze und Ver
suche vorhanden sind, in der karolingi
schen ebenso wie in der staufischen Kul
tur oder in der Reformation. Es zeigt 
sich auch ebenso deutlich, daB diese An
satze und Bestrebungen durch die ge
steigerte Entwicklung von Wirtschaft 
und Verkehr gefordert werden, daB ein 
intensiver werdendes Geschaftsleben, 
eine sHirker differenzierte und verzweigte 
Verwaltungspraxis gleichfalls erheblich 
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dazu beitragen konnte. H<\t sich von 
dort her zum Beispiel das Emporkom
men des Biirgertums im spateren Mittel
alter, die Ausbildung des landesherr
lichen Kanzleiwesens als besonders fOr
derlich erwiesen, so begegnet die Mund
artforschung bei der Untersuchung die
ser Fragen unmittelbar den gleichartigen 
oder ahnlichen Fragen und Wegen der 
modemen stadtgeschichtlichen Forschung 
oder der Verwaltungsgeschichte und Er
forschung des spatmittelalterlichen Ur
kunden- und Aktenwesens. 

DaB Anschaulichkeit, Gefiihlsbe-
tonung, Sparsamkeit im Ausdruck, 
Freude an smopferischer, Hvolksetymo
logischer" Umdeutung und ahnliches zu 
den charakteristischen Eigenschaften der 
Mundart geh6ren, ist im groRen ganzen 
schon linger und aum dem Femerste
henden nicht unbekannt. Die groRen 
Sammlungen namentlich im Sprach
und Wortatlas haben diese allgemeinen 
FeststeIlungen jedoch durch eine Fiille 
von Einzelbeobachtungen verfeinert und 
vertieft, in der Laut- und FormenbiIdung 
ebenso wie im Satzbau und Wortschatz, 
und sie ermoglichen dadurch wichtige 
Schliisse, die vom Wort auf die Sache, 
von der Sprache auf andere Kultur- und 
Wirtschaftserscheinungen, auf soziale 
und politische Zustande und Verande
rungen hinweisen konnen. DaB auch die 
Mundart eine gewisse, ihr friiher wohl 
abgespromene Fahigkeit zur Abstraktion 
oder zur kompositorismen Wortbildung 
aufweist (z. B. § 9 und 15) verdient wei
terreimende Beachtung. DaB die konser
vative Tendenz der Mundarten zur Er
haltung und Bewahrung langst vergan
gener Kulturzusammenhange fiihrt (z. B. 
§ 16), ist ebenfaIls nimt unbekannt, aber 
rUckt jetzt in neue Beleuchtung: mit 
Hilfe der Motivkarten konnen Wort
iibertragungen auf weite Raume und 
Zeitabschnitte verfolgt werden (vgl. z. B. 
die Karte des Vordringens romani
scher Lehnworter zu § 143), mil der 
"Dialektgeographie'" kann die sprachge
schichtIiche Schichtforschung es wieder 
vorsichtig wagen, in die iiberlieferungs-
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arme Zeit def vordeutschen und friih
germanischen Sprachstufen, an denen sie 
frUher meistens gescheitert war, zurlick
zutasten (§ 146) und ebenso kann die 
lilerarisme Textkritik jetzt unbefangener 
vcn ihren allmahlich zu versteiften Ge
seizen und Regetn abgehen und 5ich 
weniger auf die Emendation als auf die 
Variation ihrer Handsmriften einsteIIen, 
ihr Augenmerk auf die eigensHindige Be
wahrung rich ten, die auch die graSen 
Dichtungen in def Obhut def verschie
denen Landschaften und Munclarten er
fahren haben. Aber auch diese Beobarn
lungen fiihren nicht nur in die Vergan
genheit zuriick, denn deutlicher als vor
mals zeigt die moderne Mundartfor
schung, daB diese Erhaltungstendenz zu 
Neusch.opfung und selbsUindiger Ober
tragung ftihren kann; die Bezcichnung 
alterer, im Masminenzeitalter verdrang
ter Einrichtungen und Gerate werden 
jetzt gelegentli<h auf ahnliche, noch 
Ubriggebliebene oder sogar auf neuein
geftihrte verwandte Dinge Ubergehen 
(z. B. § 17) und damit ein weiteres Ent
deckungsfeld eroffnen. 

Besonders aufsmluBreim hat sich das 
Verhiiltnis der Mundartforschung zur 
geschichtlichen Landeskunde entwickelt. 
Auch hier sind die Beziehungen beider 
Nambarwissensmaften smon alteren 
Datums, aber gerade hier werden ihre 
WandIungen am Verlauf der in beiden 
paralIelIaufenden Atlasarbeiten beson
clers augenfalIig. Es begann mit cler 
urspriinglichen Annahme, daB die 
Volks- und Stammesgrenzen besonders 
fest und namhaltig wirken, daher 
auch die Mundartgrenzen im wesent
lichen sehr alt und konstant seien. Im 
Verlaufe der weileren Forschungen trat 
ihr Verhaltnis zu den jUngeren politi
smen Grenzen sHirker in den Vorder
grund des Interesses; da diese sich hiiu
fig geandert hatten, konnte die Dauer 
ihrer Einwirkungen auf die Mundart
grenzen jedom nur beschrankt sein und 
lieB sich gelegentlich sogar genauer fest
legen. Eine engere Obereinstimmung 
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war haufiger mil den Territorial- und 
Amtsgrenzen der Friihneuzeit zu erken
nen, als Staatsbildung und Verwaitung 
festere Formen annahmen. In der neue
ren Forschung stehen nun von beiden Sei
ten, von der spramlichcn ebenso wie 
von der landesgeschimtlimen erheblich 
sHirker die Obergange und Ahweichun
gen im Mittelpunkt der Beobachtungen, 
und dabei kommen gelegentlich, wenn 
auch weit vielschichtiger als vormals, die 
alteren Grenzen und ihre Wirksamkeit 
wieder zur Geltung. Es mamt sich dabei 
besonders bemerkhar, daB die Uherwie
gend politische Geschichtsbetramtung in 
steigendem MaBe durch die Verbindung 
mit wirtschafts-, rechts- und kulturge
schichtlichen Fragen an Breite und auch 
an Tiefe gewonnen hat, daB Themen der 
Kulturgeographie und Siedlungsge
schichte zum Nutzen aller beteiligten 
Spezialwissenschaften immer starker be
teiligt werden. Ober die reinen Sachfra
gen hinaus ist dahei nicht zu!etzt daran 
zu denken, daB die kartographischen 
Methoden immer mehr an Boden ge
winnen, in jedem Fachgebiet nach seinen 
Erfordernissen ausgebaut und verfcinert 
werden und damit auch den anderen zu
gutekommen. Auch hier ist die Mund
artforschung durch die so frUhzeitig und 
auf standig zunehmender Breite ein
setzende Arheit an den groBen Spram
atlanten in ganz besonderem MaBe ge
fordert worden, und auch auf diesem 
Gebiet hat sie den Nachbarwissenschaf
ten wertvolle Anregungen vermittelt und 
gelegentlich wohl auch entgegennehmen 
konnen. 

Ober diese allgemeinen Gesichts
punkte hinaus wird das Buch dem Leser 
viele Kenntnisse auch im einzelnen ver
mitteln, niellt zuletzt in zahlreichen Bei
spie!en aus dem hessischen Bereich. Die 
eingehenden Literaturangaben, die auch 
ungedruckte und daher leicht zu iiher
sehende Arbeiten enthalten, hie ten Uher
all weiterftihrende Bemerkungen. Die 
Karten sind gegenUber der ersten Auf
lage von 13 auf 21 vermehrt, einige 
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ausgewechselt; besonders instruktiv 
sind die Beispieie aus dem Sprach- und 
Wortatlas, die zugleich einen anschau
lichen Eindruck vcn ihrer Arbeitsweise 
geben. Fur eine weitere Auflage ware zu 
iiberlegen, ob nicht wieder Seiteniiber
schriften eingefiihrt werden konnten. 
DaB hier und da einige geringfUgige 
Versehen zu andern waren, bedarf nur 
der Erwahnung (z. B. Angabe des § 132, 
Schreibung des Namens Leskien 5tatt 
Leskin S. 86). Es ist nom zu bemerken, 
daB def Verfasser sich die Miihe ge
macht hat, den vcn der Erstauflage ge
gebenen Rahmen aum in der gesamten 
Anordnung beizubehalten, Satz fUr Satz 
sorgfiiltig durchzugehen und his in 
kleine Nuancen hinein wieder zu durch
denken - ein anschauliches 8eispiel. wie 
man Altes erhalten kann, ohne es ver
alten zu iassen. 

Dem hochverdienten Forscher ist ein 
umfangreicher und dankbarer Leserkreis 
zu wtinsroen. Ciaus Cramer 

F r j e d r i c h Bus ch: Sdtaumbur
gisdte Bibliographie. Veroffentlidtun
gen der Historischen Kommission fur 
Niedersachsen (Bremen und die ehe
maligen Lander Hannover, OIden
burg, Braunschweig und Schaum
burg-Lippe). XXXI. 1.964. August 
Lax, Hildesheim. 325 S ., DM 1.9,80. 

K u r t DuI fer und F ran zEn -
gel: Die hessisdten Beamten in der 
Grafsdtaft Sdtaumburg von 1.640 
:1800. (Schaumburger Studien. Im 
Auftrage der historisdten Arbeitsge
meinsdtaft fur Sdtaumburg, hrsg. 
van Franz Engel, Heft 2, :1963. Ver
lag Grimme, Buckeburg. 

Zur Gesmichte der bis zum Jahre 1932 
hessismen Grafschaft Schaumburg und 
des friiheren Ftirstentums Smaumburg
Lippe hat der Bibliograph der Hanno
verschen und Braunsmweigismen Ge
schichte nunmehr die Bibliographie nam 
jahrelangen Vorarbeiten vorgeiegt, ein 
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Werk, das die Geschichte dieser beiden 
geschichtstrachtigen Gebiete vieiHiltig 
zuganglich macht, soweit Veroffent
lichungen erfolgt sind. Die Beziehun
gen zur Landgrafschaft Hessen-Kassel 
reichen bis in das Jahr 1518 zuriick, als 
ein Teil der Grafschaft Schaumburg 
unter hessische Lehnshoheit kam, und 
1648 beginnt dann die gemeinsame Ge
schichte (nach dem Erloschen der Gra
fen von Smaumburg im Mannesstamm), 
die bis 1932 gewahrt hat. Die andere 
Haifte der Grafsm,aft wurde 1648 als 
hessisches Lehen an die Grafen von der 
Lippe gegeben. Die Vergangenheit des 
Landes ist also mit zahlreimen Faden 
an die kurhessisme Residenz Kassel 
gekniipft. Das erweist sich beispielhaft 
an dem revolutionaren Karl Wilhelm 
Wippermann (180~1857), dem engen 
Freunde des Kasseler Oberbiirgermei
sters Carl Schomburg, Den Schaumbur
ger Landen ist mil der Bibliographie 
Friedrich Buschs fiir ihre Geschichtsfor
smung ein vorziiglimes HilfsmiUel ge
schenkt worden. Dafiir gebiihrt dem 
Bearbeiter uneingeschrankte Anerken
nung und den Forderem des Werkes, 
die mit ihren Spenden den Druck er
mogticht haben, ein sehr herzlicher 
Dank, -

Eine ausgezeichnete Erganzung zur 
Bibliographie bildet das Heft 2 der 
Schaumburger Studien, worm zwei in 
der Behordengeschichte der Landgraf
schaft Hessen-Kassel b.r.w. des Kurfiir
stentums Hessen erfahrene Bearbeiter 
NDie hessischen Beamten in der Graf
schaft Schaumburg von 1640 bis 1aOoN 

aus archivalischen Quellen im Staats
archiv Marburg unter Erganzung der 
Angaben aus den gedruck.ten Staats
und Adressenkalendem von 1764 bis 
1800 in systematischer Ordnung - wenn 
natiirlich auch. mit Liick.en - zusammen
gestellt haben. Ein Orts-, Behorden- und 
Personenregister erlaubt eine sdmelle 
Orientierung. Wem die Note bekannt 
sind, die sim in geschimtlichen Darstel
lungen bei Beamten auftiirmen, wird 
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den Bearbeitern herzlirnen Dank wis
sen, auch wenn man vielleicht eine den 
Druck erschwerende Belegnotiz filr die 
einzelnen Namen gewUnscht hatte. Der 
reiche Katalog reizt formlich dazu, die 
verwandschaftlichen Beziehungen der 
Beamtenfamilien in Auf- und Abstieg 
einmal zu erforschen. Eine Fundgrube 
fiir die Personen- und Familienge
schichte! Kurt Giinther 

E d m u n d E. 5 ten gel, Abhand
lungen und Untersudtungen zur Ge
schichte der Reichsabtei Fulda -
37. Veroffentlichung des Fuldaer Ge
schichtsvereins. 50nderdruck aus: Ab
handIungen und Untersuchungen zur 
Hess ischen Geschichte, Veroffent
lichungen der Historismen Kommis
sion fur Hessen und Waldeck 26 
FuIda. Parzeller &; Co. J.960. 334 5., 
7 TaleIn. Kart. DM J.J.,20. 

Ais der Aitmeister der hessischen Ge
schichtsforsdlUng seinen 80. Geburts
tag begehen konnte, wurden seine an 
vielen Stellen verstreuten landesge
schichtlichen Arbeiten in einem umfang
reichen, von ihm selbst mitredigierten 
und auf den von ihm gutgeheiBenen 
neuesten Stand gebrachten Sammelband 
vereinigt. Es hat seinen guten Grund, 
wenn der Fulda gewidmete Teil in einer 
Sonderausgabe erscheint. Fulda ist die 
erste und wohl auch bestandigste Liebe 
des Gelehrten geblieben. Ihr waren seine 
ersten, vom Schwung der Jugend ge
tragenen Arbeiten zugewandt und aus 
ihrem Bereich sind zahlreiche Veroffent
lichungen seines spateren lebens, die 
anderen Themen gewidmet waren, ange
regt und gespeist worden. Und der 
Fuldaer Geschichtsverein, der seit lan
gen Jahrzehnten eine 50 umfangreiche 
und auch wissenschaftlich ungewohnlich 
bedeutende Tatigkeit entfaltet, Manner 
wie Gregor Richter und Joseph Von
derau hervorgebracht hatte, weilS es 
wohl, was er diesem Auslander aus 
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dem Althessischen zu danken hat. Der 
hochverdiente Vorsitzende des Vereins, 
Cuno Raabe, hat es in einem ganz per
sonlich gehaltenen Vor- und Dankes
wort an den "beharrlichen Freund und 
Forderer Fuldas" zum Ausdruck ge
br.chl. 

Mit dem Festvortrag zur 1200-Jahr
feier des Bonifatiusklosters beginnt der 
Band: Die Reichsabtei Fulda in der 
deutschen Geschichte. Meisterschaft ist in 
knappen Strichen, immer das Wesent
liche herausarbeitend, der Entwiddungs
gang des Klosters in seiner standigen, 
smicksalhaften Verflechtung mit der 
Reichsgeschichte dargestellt - zugleich 
ein Resiimee der der Beobachtungen und 
Erfahrungen, die Stengel im laufe seines 
Jangen Gelehrtenlebens an diesem wahr
haft groBen Thema zusammengetragen 
hatte. Es folgen die beiden, schon bei
nahe klassisch zu nennenden Untersu
chungen der Fuldensia I und 11, die 
Stengel iiber die Urkundenfa.lsmungen 
des Hrabanus-Schtilers Rudolf von 
Fulda (darunter Stiicke def altesten 
Klosterilberlieferung) und iiber die ka
rolingischen Cartulare des Klosters mil 
dem gesamten alten Urkundenbestand, 
von dem der groBere Teil mit den mei
slen def kostbaren Bande verlorenging 
und nur noch in den stark gekiirzten, 
iiberaus unzuverlassigen AuszUgen des 
Codex Eberhardi aus def Mitte des 
12. Jahrhunderts bekannt ist. Mit einem 
kaum noch zu Uberbietenden Smarfsinn 
hat Stengel die Analyse dieser schwie
rigen Oberlieferungsreste durchgefUhrt, 
um den groBartigen Rekonstruktions
versum des Fuldischen Urkundenbumes 
darauf zu begrUnden. Zwei weitere Ar
beiten hat er in spateren Jahren dem 
gleichen Stoffe in den Fuldensien 111 
und IV zugewandt; in der ersteren sind 
mehrere inzwismen wiederentdeckte 
Fragmente der verschollenen Cartulare 
des Hrabanus Maurus untersumt, wah
rend die andere sim mit der FrUhge
schichte des Fuldaer Klosterarchivs be
faBt und wiederum wichtige Erkennt-
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nisse aus dieser komplizierten Oberlie
ferungsmasse gewinnen kann. 

Ein literaturbericht zur Friihgeschichte 
der Reichsabtei behandelt eine Reihe 
von Einzelfragen, unter anderem auch 
Uber Hersfelds Grilndungsjahr uod Uber 
das fuldische Tochterkloster Brunshau
sen (Vorganger des Reimsstiftes Gan
dersheim). Das Vermachtnis des Main
zer Eczbischofs Lullus an das lange mil 
ihm verfeindete Fulda und eine angeb
lime Schenkung Kaiser Ludwigs I. wer
den in zwei knappen Beitdigen gekUirt. 
fine Abhandlung aus der spateren Ge
schichte beschlieBt den Band: Primal uod 
Archicancellariat der Abtei Fulda; es 
geht urn den oft angefomtenen und 
ebenso hartnaddg festgehaltenen Vor
rang der Abtei unter den deutschen 
BenediktinerklOstern und ihre Ehren
remte am Kaiserhof, den Sitz neben 
dem Kaiser und das Amt als Erzkanzler 
der Kaiserin. Nom einmal ist die Fiille 
der dahinterstehenden politischen und 
geistesgeschichtlichen Verbindungen bis 
in ihre verborgenen Winkel und Fein
heiten mit simerer Hand geordnet und 
groBziigig dargestellt. Nodunals ein ein
drucksvolles Zeugnis von dem unge
brochenen Lebensmut der groBen alten 
Reichskirme und ebenso auch von der 
Gestaltungskraft des Verfassers. 

Claus Cramer 

G e 0 r g G e b h a r d t: Die Flur
namen der Gemarkung Lauterbachl 
Hessen. Ein Beilrag zur Flur- und 
Stadtgeschichte an Hand einer Unter
suchung der Flurnamen nach geogra
phisch-topographisch en, sprachlichen 
und historischen Gesichtspunkten. 
= Lauterbacher Sammlungen Heft 
;8-41, 196;-1965. 515 Seilen. Hrsg. 
von der Bibliothek des Hohhaus
museums Lauterbach1Hessen, DM 
18,-. 

Wir begrUBen es sehr, daB die Biblio
thek des Hohhausmuseums die vorlie
gende Arbeit der Offentlichkeit zugang-

Buchbesprecnungen 

Iich gemacht hat. Dadurm werden die 
im "Hessischen FlumamenbuchH be
gonnenen Flumamenuntersuchungen 
wUrdig fortgesetzt. Diese hauptsachlich 
von Alfred Gotze und seinen GieBener 
germanistischen SchUlern geforderte 
Reihe ist leider 1944 ausgelaufen, ob
wohl gerade wegen des Kriegsverlustes 
der Hessen-Darmstadtischen Sammlun
gen ein Fortgang dieser Veroffentlichun
gen besonders dringlich gewesen ware. 

Wie schwierig es ist, jetzt noch LUcken 
in der Flurnamensammlung zu schlie
Ben, das zeigt die gegenwartig bf!trie
bene Aktion zur Vervollstandigung der 
mUndlichen Flumamensammlung in 
Hessen. Einen wertvollen Baustein lie
fert nun auch daWr die Gebhardtsche 
Arbeit, die gleichermaBen urn die Auf
zeichnung des historischen wie rezen
ten Narnengutes - die Mundartform 
eingeschlossen! - berniiht war. 

Der Verfasser bringt denkbar gUn
stige Voraussetzungen fUr die Bewalti
gung seiner Aufgabe roit: er ist Histo
riker und starnmt aus dem von ihm be
arbeiteten Gebiet. Die Vertrautheit roit 
geschichtlicher Entwiddung und topa
graphischen Verhl11tnissen macht die Ar
beit Uher die spezifische namenkundlidte 
ThemensteUung hinaus zu einer gedie
genen ortsgeschichtlichen Monographie, 
in der auch wirtschaftlime, rechtsge
schimtliche, recbtsgeschichtlime und gea
graphische Fragen anhand archivalischer 
und urkundlicber Uberlieferung ein
gehend erortert werden. Die Lauter
bamer Flurnamen werden in alphabeti
sdter Abfolge aufgefiihrt. Jeder Name 
wird nadt Moglichkeit lokalisiert, dan
kenswerterweise auch auf Kartenskizzen 
(bei denen leider kein MaBstab ange
geben ist). Den Angaben Uber die wirt
schaftliche Nutzung der jeweiligen Ge
wann folgen armivalische und karto
graphische Belege. Nach topographismen 
und historismen Erlauterungen wird die 
sprachliche Deutung versucht, die mit 
vergleichenden Belegen anhand der ein
schlagigen Worterbiicher mit der gebo
tenen Vorsicht vorgenommen ist. Einige 
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Unklarheiten bei den Mundartformen 
(z. B. -wiese S. Z5 und 3S nehen der 
vorherrscnenden apokopierten Wortge
stalt) tun dem Weet dieser Lauter
bacner Sammlung, die dutch einfame 
FlurnamenIisten aus den Nachbarge
meinden Blitzenrod und Rudlos erganzt 
wird, kaum Abbruch. 

Herhert Wolf 

Chrstiane Engelbrecht l 
WilfTied Brenne c ke/ 
Franz Uhlendorff / 
Han s J o achim Schaefer: 
Theater in Kassel - Aus deT Ge
sdJ.jchte des Staatstheaters Kassel 
van den Anfangen bis zur Gegen
wart. 247 Seife", 32 Bildtafeln, 
25,- DM, Biirenreiter-Verlag, Kassel, 

'959· 

R e j n h a r d L e be: Ein deutsches 
Hoftheater in Romantik und Bieder
meier. Die Kasseler Bahne zur Zeit 
Feiges und Spohrs . 
Kasseler QueUen und Studien. Schrif
tenreihe des Magistrats der Stadt 
Kassel. Herausgegeben von Ludwig 
Denedce und Robert Friderici, B. 2. 

Erim Rdth-Verlag, Kassel, :1964. 
293 S ., 8 Bildtafeln, 9 Textillustra
tionen, DM 24,-. 

In zwei Blimern ist die Gesmimte des 
Kasseler Theaters aus heutiger 5imt neu 
besdU'ieben worden. Das erste ersmien, 
als der Vorhang des Neubaus am Fried
rimsplatz sidt 1959 zum ersten Male 
hob, roit dem Titel .., Theater in Kassel'''. 
Es ist ein groBformatiger, reprasenta
liver Band mit seltenen Bi1dem, vielen 
Daten, Protokollauszligen und Zeitungs
berkhten. Christine Engelbrecht schrieb 
liber die Anfange der Hofbiihne his 
zum Tode Landgraf Friedrichs 11., Wil
fried Brennecke liber die folgenden 
Jahre his zu den Freiheitskriegen, Franz 
Uhlendorff stellte aus seiner in Jahr
zehnten zusammengetragenen Samm
lung die Chronik des Musiktheaters 
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von 1813 bis zum Untergang des ..,Preu
Bismen Staatstheaters" zusammen, Hans 
Joadtim Sdtafer, def auch ffir die Ge
samtredaktion verantwortlich zeichnete, 
umriB die Geschichte des Schauspiels 
im gleimen Zeitraum. Die vier Auto
ren werteten dazu bisher kaum be
achtete Akten und Dokumente aus; sie 
berimtigten viele Fehler ihrer Theater
duonisten-Vorganger Wilhelm Lynker 
(1886) und Wilhelm Bennecke (1906). 
Bei der FliUe des Aufzuzeimnenden war 
es ihnen nicht magtim, die allgemeine, 
liber die Grenzen der Stadt und Kur
hessens hinausreimende Bedeutung der 
Kasseler Blihne famkritism zu wlirdi
gen. Dazu waren sie als standige Be
sucher und Mitgestalter des Kasseler 
Theaters vielteimt auch etwas zu be
fangen gewesen. Wir verdanken diesen 
vier Autoren eine samlich fundierte, 
ziemlkh liickenlose und stilistisch wohl
ausgewogene, mehrfam durm Anekdo
tisches aufgelockerte Chronik des Kas
seler Theaters. 

Hans Joamim Smafers wertvoIler Bei
trag regte den Verfasser des zweiten, 
1964 erschienenen Buches Zll einer ySpe
zialarbeit.... an: Reinhard Lebe legte 
einen stattlimen Band "Ein deutsches 
Hoftheater in Romantik und Bieder
meier - Die Kasseler BUhne zur Zeit 
Feiges und Spohrs" vor. Lebe, ein Ber
liner, der die Empfindlichkeit des Kas
seler Publikums in Fragen seines Thea
terruhms ignorieren konnte, arbeitete 
sehr grlindlich und mit der erforder
lichen fachkritisdten Distanz. Er wiir
digte zum ersten Male die Personlichkeit 
und das Werk des kurflirstIidten Gene
ralintendanten Karl Feige, liber den die 
gangigen Theaterlexika und Fadtsdtrif
ten bisher kaum Sporadisdtes zu be
richten wuSten. Dabei kam er zu dem 
Ergebnis, daB Feige wahrend seiner drei 
Kasseler Jahrzehnte einer der wenigen 
wirklich bedeutenden TheaterIeiter und 
-Praktiker in Deutsdtland war. In ahn
limer Weise zeigte Lebe die Leistung 
des musikalischen Chefs des Hofthea
ters, Louis Spohr, auf. Fadtkritisdt he-
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schaftigte er sidt vor allem mit seiner
zeit als besonders eindrucksvoll empfun
denen und mit aus heutiger Sicht wich
tigen Inszenierungen, mit dem Kasse
ler Auffiihrungsstil in Opec und Smau
spiel und mU den kiinstlerischen Bedin
gungen in der .. Glanz-Epoche..... Durch 
entspremende Vergleiche mU den Lei
stungen anderer Biihnen und mU den 
dortigen Verhaitnissen gelang ihm ein 
beispielhaftes, recht instruktives Bild 
des deutschen Hoftheaters im ftUhen 
neunzehnten Jahrhundert. Dabei schrieb 
er iiberraschend lebendig. Det Verlag 
stattete das Buch liebevoIl mit Textillu
strationen und Bildtafeln aus. 

Hemfried Homburg 

F r i e d r i c h 5 c h u n d er: Der 
Kreis Fritzlar-Homberg. Gesdtic:hte 
der Verwaltung vom :13. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart. MarburglLahn 
und Witzenhausen. Trautwetter u. 
Fismer Namf. %960. %47 5., 4 Abb., 
4 Karten. Kart. DM 12,-, Lw. DM 
15,-· 

Die vorliegende Darstellung ist aus der 
Verwaltungspraxis der einheimischen 
Kreisdiensts tellen hervorgegangen und 
von dem Wunsche getragen, das seit 
liingerern zusammengetragene Material 
an Verwaltungsberichten, Gutach.ten, 
statistischen Zusammenstellungen und 
Kreisbeschreibungsunterlagen im Rah~ 
men einer geschichtlichen Obersicht zu 
ordnen und fUr die ktinftige Verwal~ 
tungsarbeit nutzbar zu machen. Eine 
stattliche Reihe von Mitarbeitern und 
Helfem konnte der damalige Landrat 
Karl Schumann dankbar erwahnen, 
unter ihnen namentlich der vorzeitig 
verstorbene Rektor Brono OUo aus Gu w 

densberg und die Kreisoberinspektoren 
Friedrich PflUger und Ludwig 5chUtz 
aus der Kreisverwaltung in Fritzlar. 
Friedrich 5chunder hat das gesamte Ma
terial zusammengefaBt und zu einer 
iibersichtlichen, gut lesbaren Darstel
lung verschmolzen. 

Bucfzbesprech.ungen 

Das erste Kapitel ist den alteren Lo
kalbehorden bis zum Jahre 1806 ge
widmet. Es zerfallt demgemaB in eine 
DarstelIung des kurmainzismen Amtes 
Fritzlar, in dem unter anderem die Aus
einandersetzungen zwischen dem alte
ren Amtmann und dem spater allmah
Bch vordringenden Kellner bemerkens
wert sind, und in eine Obersicht der 
landgraflichen Amter Gudensberg, Hom
berg und Borken, in denen sim die 
schrittweise Festigung der Iandesherr
lichen Behorden gegeniiber den meist 
am Rande liegenden Adeisgerimtt'n je
weils in einer lokal bedingten Sonder
form erkennen laBt. 

Der Ubergang zu neuen Verwaltungs
formen im 19. Jahrhundert in den ge
gensatzlichen Erscheinungen des Konig
reichs Westphalen und des wiederherge
stellten Kurfiirstentums Hessen ist in 
einem zweiten Kapitel dargesteIlt. Die 
radikale Abschaffung des organisch Ge
wordenen und der Widerstreit moderner 
Verfassungsgedanken rnit der kiimmer
lichen WirkIichkeit des napoleonischen 
5atellitenstaats nach 1806 wird durch 
den ebenso extremen Restaurationsver
such nach 1815 abgelost, der der weite
ren Entwicklung des kurhessischen 
5taatslebens eine so folgensmwere und 
niemaIs abgeloste Hypothek aufgebiir
del hat. 5chunders im ganzen ausglei
chende Darstellung sucht, wie mir smeint 
mit Erfolg, die ehrlichen Bemiihungen 
der meisten Beteiligten in den jahr
zehntelangen Verfassungskampfen her
auszustellen, und in der Tat mamt es 
den Eindruck, daB die Fortsc:hrittIichen 
urn Nebelthau und Wippermann die 
Lage ebenso einseitig gesehen haben wie 
ihre konservativen Gegner. DaB der 
kurhessische 5taat nicht so hoffnungs
los verottet war, wie er in der politi
schen Propaganda zunehmend gezeich
net wurde, zeigt sich nicht zuletzt gerade 
in seiner Verwaltungsentwicklung, die 
neben den wohl kaum vermeidbaren 
Unzulanglichkeiten eines finanziell eng
brUstigen und etwas Uberangstlichen 
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Mittelstaates auch ein nicht unbefriedi
gendes Bild eines soliden, tUchtig aus
gebildeten, bedamtig voranschreitenden 
und an der Praxis Iernenden Verwal
tungswesens bietet. Nicht mit Unrecht 
wird auch die positive Seite der oft als 
zu aufwendig kritisierten Mittelinstanz 
mit iheen vier Provinzialregierungen 
hervorgehoben, die ein Schutzmittel ge
gen iibermaBige und volksfremde Zen
tralisationsbestrebungen bieten konnte; 
die erfolgreiche Dienstaufsichtshesmwer
de eines Fritzlarer Pensionars ist urn so 
bemerkenswerter, als sich 1823, also 
immerhin in def Zeit des sonst nimt un
begriindet angegriffenen Kurfiirsten WiJ
helms H., ereignet hatte. 

Mit der Konkurrenz zwischen Staats
verwaltung und Selbstverwaltung im 
Rahmen des preuBischen Staatswesens 
von 1867 bis 1932 und der Vernichtung 
aller hoffnungsvollen Ansatze in der 
Folgezeit befaSt sich das dritte Kapitel, 
das sich abweichend von den voraus
gehenden starker auf die aIlgemeinc 
Verwaltungsliteratur, die preuBischen 
Gesetzsammlungen und die Kasseler 
Regierungsakten sttitztJ also den Ent
widdungsprozeB gewissermaBen von 
oben her betrachtet. Auch dies ist durch
aus lehrreich., namentlich dort, wo cs auf 
die Iokalen Verhaltnisse angewandt 
wird. Mit Recht hat Schunder darauf 
hingewiesenJ daB die frtiheren kurhessi
schen Zustande nach der Eingliederung 
des Landes in PreuBen fUr manche 
Neuerungen der ja gar nicht so unauf
gesch.lossenen preuBischen Verwaltung 
nut.lbar gemacht wurden, insbesondere 
bci der weiteren Organisation der Selbst
verwaltung. Im Grunde ist damit wohl 
etwas von den Wiinschen erfUllt wor
den, die bei der Auflosung des Kurftir
stentums im September 1866 von dem 
urn Oetker gesammelten Kreis der preu
Benfreundlichen Landtagsabgeordneten 
vorgetragen waren. Auch die Entwick
lung der Verwaltungsgerichtsbarkeit als 
einer "Synthese der einseitigen Partei
standpunktc des liberalen Justizstaates 
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und des konservativen Verwaltungsstaa
tes" (Friedenthal) hat wohl doch manche 
Tendenz der kurhessischen Zeit ausrei
fen lassen. 

In dcm absmlieBenden vierten KapiteI 
ist die Neuordnung der Kreisverwaltung 
im Rahmen des modemen demokra
tischen Staatswesen unter ausfiihrlicher 
Smilderung der Selbstverwaltungsorgane 
und ihrer Tatigkeit behandelt; man 
merkt, wie viele Erfahrungen und Erin
nerungen der beteiligten Mitarbeiter des 
Kreises auf diesen Seiten festgehalten 
sind. 

Ein Verzeidmis der Kreis- und Land
rate ist angefiigt (ftir ein entsprechen
des der alteren Beamten fehlten wohl 
nom die Vorarbeiten) . Einige Fotos mar
kanter Platze (aus Fritzlar, Homberg, 
Kleinenglis, Borken) und vier iibersicht
lich gezeichnete Kartenskizzen der alte
ren Amter und der westphalischen Ver
waltungsbezirke bilden eine erwtinschte 
Erganzung der DarsteIlung, die sowohl 
angesichts ihrer alIgemeinen Ausfiihrun
gen wie ihres Eingehens auf das Lokal
kolorit sicher einen breiteren Leserkreis 
erwarten kann. Claus Cramer 

He I m u t 7 age r (Hrsg .), Metho
disches Handbuch fur Heimatfor
schung in Niedersachsen. Veroffent
lichungen d. Instituts f. historisdze 
Landesforschung der Universitiit 
Gottingen Bd. :1. August Lax, Hil
desheim. 1.965. 562. S. Mit Abbil
dungen und Skizzen im Text, 5 Falt
bliittern und 1: Karte. DM 24.-. 

Es steht auBer Frage, daB die alljahr
Iich aus Jubilaumsgrtinden mil viel 
Begeisterung, teilweise erhebIichem Auf
wand - und mit oft ersmtitternder 
Sachunkenntnis verfaBten Ortsgeschich
ten weitaus positiver beurteilt wiirden 
und einen wertvolleren Gehalt aufwie
sen, wenn sie einer Didaktik und 
Methodik folgen k<innten. Das vor
liegende Handbuch versucht, wie sein 
Titel verrat, diesen Mangel zu steuern. 
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H. Jag e r (jetzt Wiirzburg) bedient 
sich der UnterstUtzung von nicht weni
gec aIs 55 Mitarbeitern, die flir Nieder
sachsen als Fachkenner zu gelten hahen. 

Die Absicht des Instituts wird im 
Vorwort ausgespromen: Es solIen aIle 
an deT historiscnen Landeskunde be
teiligten Fachwissenschaften zu Wort 
kommen. Das Handbuch will dem wis
sensdtaftlidt interessierten Heimatfor
scher einen Oberblick ubeT das weite 
Feld deT geschichtlichen Landeskunde 
Niedersachsens verschaffen, ihm das 
methodische Rustzeug fur seine For
schungen, vermitteln und beabsimtgt, 
ihm die Moglichkeiten und Hilfsmittel, 
aber auch die Grenzen deT einzelnen 
Fachgebiete vorzufuhren. 

Der Inhalt gliedert sich in die Ab
schnitte: Forschungsstiitten, Hilfswissen
schaften und Arbeitstechnik, Die Lan
desnatur und Die Landeskultur. Beige
geben ist eine Bibliographie zu den ein
zelnen Fachgebieten (nach Armiv~ 

sprengeln). Im Abschnitt Forschungs
stiitten wird eine Ubersicht liber die 
niedersachsischen Archive (5taats-, 
Kommunal- und Privatarchive) sowie 
liber die Bibliotheken geboten. Die 
HiIfswissenschaften und Arbeitstechnik 
infonnieren liber Mlinzen, MaBe und 
Gewichte, die Technik des wissenschaft
lichen Arbeitens, Kataster- und Vermes
sungswesen (cur hie?) und liber die 
Kartographie im Dienst der Heimat
forschung. Die Landesnatur (sprich: 
Geographie) unterrichtet liber die "Geo
logie und Bodenkunde", die "Gelande
klimatologie" und "Quasinatiirliche 
Oberflachenformen" (Lexikon !). Der 
vierte Abschnitt Die Landeskultur 
schlieBt die Fachgebiete "Geschichte", 
,,5iedlungsgeschichte" sowie "Kultur
geographie und Volkskunde" bis zur 
Mundartforschung auf. 

Es ist bis zu einem gewissen Grade 
verstandlich, daB die einzelnen Ab
sdmitte nicht gleidunaBig gearbeitet 
sein konnen. Jeder Bearbeiter kann und 
darf sein Fachgebiet nur so auffassen. 

Bumbespremungen 

wie er es verantwortlich vertreten will. 
H. Jag e r und seine Mitarbeiter waren 
sich wohl nicht immer der unliberwind
lichen Schwierigkeiten bewuBt, die 
divergierenden Berichte einem einheit
lichen Ganzen anzunahem. Es gehort 
ein beachtlkher Mut dazu, die Heraus
gabe einer Methodik zur Heimatfor
schung dennom zu wagen. Dafiir ist 
dem Institut zu danken. Positiv sei 
grundsatzlich herausgestellt, daB der 
Plan, eine Obersicht liber den ausge
dehnten Komplex der niedersachsischen 
Heimatforschung zu vermitteln, t:"otz 
zahlreicher Einwande als gegllickt zu 
bezeimnen ist. Man soUte zunachst ab
warten, wie die Heimatforscher das 
Handbuch aufnehmen werden, ehe man 
in Bausm und Bogen verorteilt. 

Einzelne Fachgebiete sind ansprechend 
bearbeitet worden. Was F. En gel und 
W. J e s s e n beispielsweise liber MaBe, 
Gewichte, Mlinzen und Geldgeschichte 
schreiben (5. 65 bzw. 77), kann man
cher Fachhistoriker mit Gewinn lesen 
oder sich vergleichend darin orientieren. 
Nicht weniger aufschluBreidt und flir 
den Heimatforscher verwendbar sind 
die Hinweise E. K li h I born s zur 
Kartographie (5. 124). Sehr befriedigt 
lies t man, was A. To d e zur Ur- und 
Fruhgeschichte zu sagen hat (5. 207). 
Recht ansprechend und nlitzlich stellt 
sich die Agrargeschichte von D. 5 a a I -
f e I d vor (5. 281). Die Referenten zu 
Themen der Volkskunde (5. 396 f) 
auBern sidt liber ihre Gebiete durchweg 
iiberzeugend, insbesondere hebt sich der 
Beitrag H. Jag e r s iiber Historische 
Geographie im Felde heraus (5. 409). 
Damit kann der Heimatforscher wirk
tidt etwas beginnen. Umgekehrt darf 
man hier aus der Arbei t der Heimat
forsdtung, die ja das Detail genau 
kennt, einen Gewinn flir die wissen
schaftliche Arbeit der Institute und 
Archive erwarten. Statt der Rechts
geschichte von G. La n d w e h r hatte 
man sim eher etwas zur Geschichte der 
5tadt- und Dorfverfassung gewiinscht. 
Obwohl die AusfUhrungen H. Mu n d -
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hen k e 5 zur familienkunde (5. 330) 
einleuchtend sind, vermissen wir im 
Literaturhinweis (5. 343) die ,klassi
senen' Hilfsmittel des Familienforsmers: 
F. Wee ken, Tasmenbuch fUr Fami
liengeschichtsforschung (das nunmehr in 
10. Auflage erschienen ist), sowie die 
von H. M i t g a u jetzt neu bearbeitete 
Einfiihrung in die praktische Genealogie 
E. Wentschers, femer einen Hinweis 
auf die im Verlag C. A. 5 tar k e her
auskommende Schriftenreihe "GrundriS 
der GenealogieN

• 

Oas hier zur Rede stehende Hand
bum bietet fUr die historiscne Landes
forschung Niedersachsens didaktisch 
eine MarerialfUlIe an, liber deren Aus
wahl man sich gewiB wie immer strei
ten kann, zur Methodik erheben sich 
hier uod dort erhebIiche Bedenken. Das 
Buch wendet sich an den Heimatfor
scher, d. h. den in der Reget wissen
srnaftIich nicht vorgebildeten Laien, der 
liberwiegend Lokalhistorie betreibt. Das 
Handbuch betont u. E. zu sehr die dem 
Laienforscher weithin uninteressanten 
Probleme der Geographie. Weit besser 
ware es gewesen, hatte man der alIge
meinen Landesgeschichte mehr Raum 
gewahrt. Ein BUck in die Veroffent
lichungen der Heimatforscher verrat 
uns, daB neben der Landesgeschichte die 
Personen- und Familiengeschirnte vor
rangig ist. Femer gehoren Flumamen
forsdl.Ung, die Prahistorie sowie Unter
suchungen liber Grenzsteine und 5tein
kreuze zum bevorzugten Arbeitsfeld 
der Lokalhistoriker. Filr diese Inter
essensrimtungen mUBte ein .. methodi
smes" Handbuch sorgfaltige Anleitun
gen geben konnen. In dem Absdmitt 
liber die H Tedmik des wissenschaft
limen Arbeitens" von W . Nissen 
(5. 105) wird leider nimt exakt ausge
Whrt, wie der Heimatforscher metho
disch beim Benutzen von Archivmateria
len zu verfahren habe. Hier hatte eine 
formliche Gebrauchsanweisung mit alIen 
Einzelheiten stehen mlissen, zumal der 
Laie den Urkunden und Akten in der 
Regel ziemlim hilnos gegenlibersteht. 
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Im einzelnen sei bemerkt, daB der 
Bibliographie (5. SOl), wenn sie nach 
Arenivsprengeln aufgliedert, eine Karte 
mit den Grenzen der 5prengel beige
geben werden mliBte, femer fehlt ein 
Register zur schnellen Orientierung. Im 
librigen vermiSt man historische Karten 
und Genealogien der im niedersachsi
smen Raum wimtigsten Herrsmerhau
ser. Gerade diese Beigaben halten wir 
flir den Heimatforsdter unentbehrlim, 
weil ihm haufig keine groBere Biblio
thek in erreichbarer Nahe zur Verfli
gung steht. 

Insgesamt ist festzustellen, daB das 
methodische Handbuch flir Heimatfor
schung in Niedersac:hsen dem Laien
forsmer ganz simer eine Hilfe bedeuten 
wird. Dem HFortgesduittenen" hat es 
aum etwas zu sagen. Das Institut soUte 
aufmerksam die Kritik aus den Reihen 
der Heimatkundler und Lokalhistoriker 
wagen und bei einer Neubearbeitung 
beriicksimtigen. Es ware zu wilnsmen, 
daB auch andere Bundeslander den Ge
danken eines methodischen Werkes flir 
ortsgeschichtlime Arbeilen konkret auf
nahmen. 

Kurt Glinther 

M a gnu 5 B a eke 5 und Ha n 5 

Fe I d t k e II er: Kunstwanderungen 
in Hessen [= Kunstwanderungen, 
3. Band]. Stuttgart, Chr. Belser. 1962. 
514 S., 111 Bildtafeln sowie zahl
reiche Kartenskizzen und Plane. Lw. 
DM 26,80. 

Ein verheiBungsvoller Tilel auf einem 
schonen, handlichen Bande I Landschafts
und Kunstflihrer, die zumeist vonein
ander getrennt leben und nur anstands
oder gewohnheitshalber einige Anleihen 
beieinander zu mamen pflegen, solIen 
in dieser senon mit Baden und Wlirttem
berg begonnenen Reihe in eine engere 
Verbindung gebracht werden. Die ausge
wahlten Kunstdenkmaler solIen nicht 
nur in einer formalen geographischen 
Aufreihung, etwa nam politischen oder 
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Verwaltungsbezirken, sondem in ihrer 
landschaftlichen Umgebung, also gewis
sermaSen in ihrem naturgewachsenen 
Zusammenhang gezeigt werden. Oet Le
ser soIl die Werke wirklich erwandern 
konnen, nicht direkt im Badetker-Stil, 
aber die Lust des AufspUrens und das 
Erlehnis des Entdeckens soll ihm schon 
beim DurchbHittern und Lesen naherge
bracht werden, mag er skh clann flir 
eine oft genug lohnende FuBwanderung 
oder fur das nicht immer lohnende Auto 
entschlieBen. Auf die Fiihrung kann er 
sich wabl verlassen. Hans FeldtkelIer 
kann als Landeskonserva tor seine lang
jahrige Berufskenntnis und seine reiche 
Bildsammlung beisteuern. Aber aum der 
RheinUinder Magnus Backes ist uns kein 
Fremder, denn er hat nam seiner gedie
genen, aus weitgehend unbekannten 
Quellen erarbeiteten Darstellung des 
Baroc:karchitekten Rothweil weitere hes
sisme Kunstpublikationen vorgelegt; 
im Laufe einer eigenen einjahrigen 
Kunstwanderung durm Hessen hat er 
den Rohbau fiir das vorIiegende Buch 
gesmaffen, das beide gemeinsam ausge
feHt haben. 

Die Gliederung ist nach 14, irn ein
zelnen nommaIs unterteilten GroBIand
smaften eingerichtet (die AnkUndigung 
des Waschzettels, daB es sich dabei urn 
Kunst- und KulturIandschaften handele, 
geht dabei zu weit und ist von den Ver
fassern wohl auch nimt so aufgefaBt 
worden). Lobenswert, daB sie skh nicht 
angstlich an die Grenzpfahle des gegen
wartigen Landes Hessen halt, sondern 
aum das Unterlahngebiet mit dem gan
zen Westerwald wie auch sonst einige 
landschaftIich dazugehorende Gebiete 
berUc:kskhtigt; nur das Siegerland und 
Wittgenstein, deren ganze Kunst- und 
Geschichtsentwicklung bis zum 19. Jahr
hundert nam SUden ausgerichtet war, 
sind Ieider vollig ausgeklammert wor
den. Der fortlaufende Text, dessen Lek
tUre durch den gut lesbaren, klaren 
Dru&. angenehm unterstiitzt wird, 
konnte hier und dort noch etwas von 

Budlbesprediungen 

Details, namentlich historismen Oaten 
entlastet werden, zumal mit den J ah
reszahlen aum die Druc:kfehlergefahr 
zunimmt (Amoneburg 1762, nicht 1792). 
Bei den Kunstbeschreibungen wiirde es 
sich umgekehrt empfehlen, gelegentlkh 
nodl mehr zu geben (z. B. bei der etwas 
allgemein gehaltenen Erwahnung der 
Kapitellornamentik in Gelnhausen, bei 
der Besmreibung der Bauphasen in 
Arnsburg, bei der Burg Hohensolms). 

Die Erklarung wichtiger Fachaus
drilc:ke wird urn so angenehmer emp
funden werden, aIs sie von einigen 
ilbersichtlichen Skizzen begleitet ist 
(GrundriB und Smnitt einer romanischen 
Basilika und einer gotischen Hallen
kirme, BurggrundriB, Fachwerkkonstruk
tionen, Rippenprofile). Vielleicht konnte 
neben dern Gurtbogen auch der Scheid
bogen bezeichnet werden. Curtis ist HoE 
schlemthin, nicht nur ein (sehr oft hypo
thetischer) Konigshof. Bei der Gaupe 
konnte man vielleidtt darauf hinweisen, 
daB sie auch den ganzen erkerartigen 
Ausbau bezeichnen kann, beim Oberga
den, daB aum die ganze Wandzone ge
meint sein kann. - Orts- und Kiinstler
verzeichnis sind etwas verstec:kt ange
bracht. 

Mit den Bildtafeln haben die Verfas
ser wohI nicht zuviel verspromen. Aus
gewahlt smone und zahlreiche kaum 
oder gar nicht bekannte Aufnahmen 
sind darunter. SoIl man einige beson
ders nennen? Vielleicht das Triptychon 
von Aufenau (das vielleicht aus 
Gelnhausen stammt) oder die Fresken 
aus Eltville und Haiger, die Innenauf
nahmen aus Gersfeld und Greifenstein, 
aus Idstein und Nentershausen, die Ge
wolbeansichten von Kiedrich und Lan
genstein, die Burg- und Stadtperspekti
yen? Wo saUte man aufhoren? Am be
slen wird der Leser den Band selbst zur 
Hand nehmen. 

Claus Cramer 
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R ii dig e r 5 per b er: Die Neben
flusse von WerTa und Fulda bis zum 
Zusammenflu/3. Franz Steiner Verlag, 
Wiesbaden :1966. :132 S., :1 Karte, 
broscfz., OM :18,-. 

Der vorliegende Band ist die 5. Liefe
rung der vom klirzlich verstorbenen 
Heidelberger Indogermanisten Hans 
Krahe 1962 begrundeten und von der 
Mainzer Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur herausgegebenen Reihe 
"Hydronymia Germaniae", somit ein 
wesentlidler Baustein fUr den von Vla
dimir Georgiev auf dem 8. Intematio
nalen NamenkongreB in Amsterdam 
1963 nachdrUcklich geforderten Kata
log europaischer FluBnamen. Sperber 
geht ausschlieBlich von gedruckten Un
terlagen aus. Dadunh lieBen sich Liicken 
bei der Erfassung des lebenden Namen
bestandes nicht vermeiden. Allerdings 
hatte die systematischere Heranziehung 
kleinraumiger Karten noch manchen Na
men zutage gefordert, z. B. die Struth, 
die nordlich von Alsfeld zur Schwalm 
flieBt. Bedauerlicherweise ist die bis
lang ungedruckte (aber durchaus zu-
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glingliche) Dissertation von Karl Sdlell
hase liber den Kreis Rotenburg-Fulda 
(Marburg 1932) unberucksichtigt geblie
ben). Offenbar im Interesse des rasche
ren Fortganges dieser Reihe ist die 
Aufnahme im Gellinde unterblieben. 
Deshalb konnten auch Mundartform 
uod Geschlecht der lebenden Gewasser
namen nkht angegeben werden; der 
Artikel ist nur gelegentlich aus den we
nigen Kontextzitaten (warum sind sie 
nicht systematisch erfolgt7) urkundlicher 
Belege zu entnehmen. Ober die Ober
lieferungsform der Urkundennachweise, 
also auch Uber die Datierung bei kopia
ler Tradition erfihrt man nichts. Es ist 
zu bedauern, daB die vorliegende Lie
ferung wie die bisherigen dieser Reihe 
keinerlei sprachliche Erklarung und 
Deutung der Namen bietet, aber ange
simts der gerade beim Alter vieler Ge
wassernamen vorliegenden Schwierig
keilen zu entschuldigen. Es ware nur 
zu wtinschen, daB gleichzeitig mit die
ser Materialdarbietung die philoso
phische Aufarbeitung der Gewasser
namen weitergefUhrt wird. 

Herbert Wolf 

ALLGEMEINE GESCHICHTE 

H e i n z Qui r in : Einfuhrung in 
das Studium der mittelalterlicfzen 
Gescfzicfzte. Mit einem Geleitwort 
von Hermann HeimpeI. 2. neubear
beitete Auflage. Braunschweig. We
stermann. :196:1. 358 5., 2. Karten im 
Text. Lw. DM 28,- . 

Das gedankenreiche, lebendig und tem
peramentvolI geschriebene Buch ist eine 
Einftihrung in anspruchsvollerem Sinne, 
die sim bewuBt in die Tradition der frU
heren lehrwerke etwa von Gustav Droy
sen, Ernst Bemheim und Wilhelm Bauer 
stelIt. Wohl gibt sie zahlreiche Hinweise 
und Empfehlungen zur alltaglichen Ar
beitspraxis und Arbeitstechnik, und 
ebensowenig spart sie mil knappen, 

Ubersichtlichen Zusammenstellungen, wie 
sie der Historiker in jeder Lebenslage 
brauchen kann. Aber darliber hinaus hat 
sich der Verfasser zum Ziel gesetzt, in 
Geist und Wesen der Geschichtsfor
schung hineinzuftihren, in ihre eigen
stlindige Denk- und Arbeitsweise, ihre 
Aufgaben und Probleme und damit auch 
ihre Freuden und Sorgen. Er hat seinen 
gedanklichen Weg daher so angeJegt, 
daB der Leser sim selbst hineinarbeiten 
und lernen 5011, wie er es selbst anfas
sen, wie er zur allmahlichen Beherr
schung des Stoffes und der his torischen 
Methoden gelangen kann. Das Medium 
aber, das er dabei verwendet, an dem 
und mil dem alle methodischen Gedan
ken vorgefUhrt werden, ist ein eminent 
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gesmichtliches Mittet, namlich die Ge
schichtsqueIle selhst. Moglichst jeder 
Lehrsatz, jede Kunstregel wird an einer 
oder mehreren QuellenstelIen demon
striert, ersmeint dadurch bald in dieser, 
bald in jener Beleuchtung. Ob es sich 
urn die Analyse eines Papstprivilegs 
handelt oder urn die Bedrote iiber einen 
Romzug Barbarossas oder urn ein Kapi
tular KarIs des GroBen, urn einen Hu
manistenbrief oder urn eine diplomati
srne Akte des Hochmeisters, urn die In
terpretation eines Portrats oder einer 
Rechnung - immer ist die Darstellung 
darauf bedacht, das geschichtliche Ar
beitsverfahren in einer seiner vieleo, Hir 
den ausgewahlten Fall ch.arakteristischen 
Erscheinungsformen darzulegen. Unter 
diesem Gesichtspunkt erscheint auch die 
thematische Beschdinkung auf das Mit
telalter nicht kiinstlich, denn erfahrungs
gemaB ist diese Epoche rnil ihrer so 
ganz ungleichmaBigen, von breiten 
Liicken durchsetzten Uberlieferung und 
ihrern in sich so einheitlich und ge
schlossen wirkenden Habitus besonders 
geeignet, urn an eigener Arbeit in die 
Tatigkeit des Geschichtsforschers hinein
zukomrnen, das Abenteuer des Ent
deckens und die Gefahr der Hypothese, 
das Wesen und die Mitte! des kritischen 
Verfahrens und die Beurteilung einer 
ganz andersartigen Zeit kennenzuler
nen. Karl Brandi, der selbst eine knappe 
Einfiihrung skizziert hat, pfiegt diesen 
propadeutischen Vorzug des MittelaIters 
besonders hervorzuheben und in seiner 
eigenen Praxis meisterhaft anzuwenden. 

Der Buchinhalt ist so gegliedert, daB 
er die Vielfalt der geschichtlichen Er
scheinungen in verschiedener, den Ge
dankengang vorwartstreibender Grup
pierung wiederkehren und dadurch stan
dig neu beleuchten laSt. Recht und Ver
fassung, Wirtschaft und Bevolkerung, 
Kirche und Kultur, Landschaft und Po
litik werden daher bald als besondere 
Famgebiete, bald irn Spiegel der spezi
fism zu ihnen gehorenden Quellengrup
pen, bald anhand der fUr sie besonders 
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geeigneten Methoden dargestellt. Die 
Formen der Geschichtsschreibung und 
die Mittel der Quellenkritik, die Histo
rismen Hilfswissenschaften und die Edi
tionstechnik, die Philoiogie und die Ge
schichtlime Landeskunde werden unter 
anderem eingehend behandelt, und ne
ben den gangigen Quellenarten kommen 
aum weniger bekannte und dabei oft 
kaum weniger wichtige zu ihrem Remt, 
werden Steuerverzeichnisse und Geleits
register, Visitationsakten und Breviere, 
Chiffren und Glossare in den quelIen
kundlichen Zusammenhang eingefUgt. 
Ubersichtliche Verzeimnisse von Quel
lenpublikationen, Zeit- und Stammtafeln 
und eine ausgewahlte Bibliographie bil
den eine willkommene Bereicherung, 
ebenso als Unterlagen bei der LektUre 
wie zum bequemen Nachsmlagen ver
wendbar. 

Es liegt bei der FUlle des dargebote
nen Materials auf der Hand, daB man
ches knapper behandelt oder nur ge
streift wurde. Ober Karten und BUder 
als Geschichtsquellen ware, obwohl sie 
erst mit der Neuzeit aktueller werden, 
einiges mehr erwiinsmt. Die Siegel sind 
nur in einer Uberschrift angekUndigt 
und soIl ten neben der Heraldik nicht 
vergessen werden. Der hochentwickel
ten, wenn auch immer mehr an Proble
men zunehmenden Siedlungsgeschimte 
konnte in den wirtschafts- und remtsge
smichtlichen Kapiteln sicher nom mehr 
P!atz eingeraumt werden, und vielleicht 
fande sich auch nom ein kurzer Ab
schnitt Uber die heute so hochgeschatzte 
und dabei mit mandterlei Fallstricken 
versehene Patrozinienkunde. Die Dar
stellung der kartographischen Methode 
(5. 207 H.), so anschaulidt und instruk
tiv sie wiedergegeben ist, konnte noch 
starker auf die neuere Literatur und 
ihre Ergebnisse eingehen. Und gegen
liber der verhaltnismaBig ausfUhrlidten 
und insofern sehr begrUBenswerten Be
handlung der bildenden Kunst muB -
wie beinahe in allen einschlagigen Fal
len - darauf aufmerksam gemac:ht wer-
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den, daB auch die Musik keine .lu ver
achtende Geschichtsquelle und ein ada
quates Forschungsobjekt darstellt, auch 
im spaten Mittelalter ebensogut etwas 
fUr den habsburgischen Kaiserhof und 
seine internationalen Verbindungen wie 
rur die Kultur der territoriaien Herr
schaften oder des stadtischen Lebens 
aus.lusagen vermag. 

Das Werk ist als Studienbuch ange
kiindigt und wird daher naheliegender
weise .lunachst fUr seine NUt.llichkeit im 
akademischen Betrieb und im Apparat 
des Geschichtsstudenten befragt werden. 
Es scheint mir, daB man es auch ande
ren geschichtlich ernsthafter interessier
ten Lesern empfehlen kann - einige La
teinkenntnisse vorausgeset.lt. Aber es 
sprich.t wohl aum fUr den Willen der 
heutigen Gesmich.tsforschung, sich nicht 
nur mil PaukbUchem .lu begnUgen, son
dern auch dem Nachwuchs etwas mehr 
zuzumuten und .luzutrauen. Von hier 
aus mochte man hoffen, daB Hans 
Patzes Beurteilung etwas zu dUster aus
gefallen ist (Hessisches Jahrbuch fUr 
Landesgeschichte 12, 1962, S. 242 f). Man 
braucht keine HEditio minor" mit Kom
pendiumscharakter abzuweisen, aber 
man modlte auch diese EinfUhrung 
auBerhalb des Do.lentenkreises verbreitet 
wissen. Wem der Abschnitt liber Kunst
prosa und Stilfiguren .lU breit ist, mag 
ihn doch .lunamst Ubersdtlagen - viel
leimt interessiert er sich spater doch 
daflir. Und warum 5011 der Falschungs
abschnitt geklir.lt werden7 Wer liber
haupt bereit ist, sich in das Mittelalter 
und seine nicht gan.l von selbst .lu ver
stehende Welt hinein.luarbeiten und 
hineinzudenken, der wird bestimmt nicht 
an diesem Abschnitt vorbeigehen. Ge
hort doch die Falschungskritik zum in
teressantesten, was die MedHivistik zu 
bieten hat, und welcher Geschichtslieb
haber kann sich dem discrimen veri ac 
falsi und seinem abenteuerlichen Reiz 
entziehen7 

In Summa: es ware ein verheiBungs
volles Zeugnis fUr die Zukunftsaussich-
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ten unserer gegenwartigen Geschichts
forsmung, wenn das Bum mehr als 
diese .lweite Auflage erleben konnte. 

Claus Cramer 

Albert Lefevre: 100 7ahre In
dustrie- und Handelskammer zu 
Hannover. Auftrag und Erfullung, 
Verlag fur Wirtschaftspllblizistik 
H. Bartels KG. Wiesbaden. 1967. 

Am 7. April 1866 unter.leichnete "Georg 
der Flinfte, von Gottes Gnaden Konig 
von Hannover, Koniglicher Prin.l von 
GroBbritannien und Irland, etc." .lu 
Herrenhausen die Verordnung liher die 
.,Errichtung von Handelskammern". § 2 
dieser Verordnung umsdueibt den Auf
trag der neuen Institutionen : HDie Han
delskammern haben die Bestimmung, 
.lur Forderung des HandeIs, der Indu
strie und der Schiffahrt beizutragen. H 

Im Untertitel "Auftrag und ErfUllung" 
ist ausgedrtidd, daB der damalige Auf
trag kurz vor dem Ende des Konig
reims Hannover im Laufe eines hundert
jahrigen Bestehens tatsamlich erfUllt 
worden ist. Verfasser weist das, von 
der hannoversmen Wirtschaft in der 
ersten Halfte des 19. Jhdts. ausgehend, 
in Abschnitten nam, die von der preu
Bischen Kammerreform von 1897 iiber 
das Ende des Ersten Weltkrieges und 
die Inflation von 1923 sowie die Kam
merreform von 1924 bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges reichen. Beigege
ben ist eine instruktive Dokumentation 
.lur Kammergeschichte, in der die wich
tigsten Tatsachen wissenschaftlich belegt 
werden. Danach folgen die stattliche 
Reihe der Ehrenprasidenten, Prasiden
ten, Ehrenmitglieder und ordentlichen 
Mitglieder seit der Griindung sowie der 
Stab der heutigen Mitarbeiter. Fotos 
zeigen die Gebaude der Industrie- und 
Handelskammer sowie die fiihrenden 
Personlidtkeiten. Ein literaturverzeich
nis heschlieBt den Band. 

Verfasser hat mil einer Erfahrung 
aus vier.lig Dienstjahren bei der Kam-
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mer den JubiHiumsband nicht nur mit 
einem griindlichen Wissen im Detail, 500-

dem zugleich durch die Einordnung in 
den groBeren wirtsmaftlichen Entwick
lungsgang so iibersichtlich und sprach
lich hervorragend bearbeitet, daB auch 
der Laie die wissensmaftliche Meister
schaft spUrt, daruberhiJl3US aber fest
stell t, daB nur Personlichkeiten mit un
bestechlichem Leistungswillen die Kri
sen, denen wirtschaftliche Unterneh
muogen irnmer wieder ausgesetzt sind, 
erfolgreich meistem konnen. 

Der Jubilaumsband gewinnt an Wert 
durch den Verzicht auf die Deutung dee 
Entwicklung 5eit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges. Man konnte diese andert
halb Jahrzehnte noOO nicht als Ganzes 
in ihrer "geschichtlich-gesellsdtaftlichen 
Umwelt" erfassen, wie Prasident Cle
mens von Nelsen in weiser Erkenntnis 
unter Berufung auf Eduard Spranger 
im Geleitwort ausfiihrt. Das ist eine 
Haltung, die sich andere Jubilaums
schriften unserer Tage getrost zum Vor
bild nehmen soli ten. Insgesamt offen
bart sich in der hundertjahrigen Ge
schichte der Industrie- und Handelskam
mer Hannover die Tatsache, daB die 
Zukunft ohne die gesmichtliche Vergan
genheit nicht lebensfahig ist. Das gilt 
als Warnung und Lehre. 

Kurt GUnther 

Wilhelm Bro c kpiihler: 
Steinkreuze in Westfalen , Aschen
dorf f. Munster i. W. , '1.963, 240 Sei
ten, '1.7'1. Abb., 5 Karten, DM 26,-. 

In der Reihe der "Schriften der Volks
kundlimen Kommission des Land
schaftsverbandes Westfalen-Lippe" ist 
dieses Buch als 12. Heft erschienen. 

Es ist das ers te ausgereifte Werk, das 
die Steinkreuze und Kreuzsteine eines 
Bundeslandes umfassend behandelt. In 
Uber 20jahriger Arbeit hat der Ver
fasser die FlurdenkmaIe Westfalens kar
tiert, vermessen und katalogisiert. Eine 
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FUlle von Sagen, Oberlieferungen und 
vergleimenden Hinweisen sind den Ob
jekten zugeorcinet. 

Die Einteilung des Buches ist folge
richtig gewahlt. Eine sorgfaltige Be
standsaufnahme jedes Denkmals nach 
Regierungsbezirk, Kreis und Gemeinde, 
alphabetisch geordnet, geht voraus. Die 
Kartierungspunkte sind nach den amt
lichen topografischen Karten vermerkt, 
Literaturhinweise findet der Leser unter 
jedem einzelnen Objekt. Ein Ortsregi
ster erleichtert das Auffinden. Die er
lauternden Skizzen im Text sind klar 
und zeigen das Wesentliche. 

Den zweiten Abschnitt konnte man 
als die Auswertung der Inventarisation 
bezeichnen, bezogen auf die Verhalt
nisse Westfalens. Die Kartenskizze des 
westfalischen Landesteils ist iibersicht
lich; sie 5011 lediglich als Orientierungs
hilfe dienen. Die Symbole sind grafisdt 
einpragsam gestaitet, sie reichen fUr das 
Erfassungsgebiet voIl aus (fUr Hessen 
und Niedersachsen kamen noch einige 
Untersmeidungssymbole aufgrund des 
groBeren Formenreichtums hinzu I). 

Ers t der dritte Teil ist der allgemei
nen Themenbehandlung gewidmet, wo
bei als wertvolle UnterstUtzung die 
reichhaltigen Literaturangaben dienen. 
Der Verfasser bringt neben einer ein
gehenden Darstellung der Formgebung 
aus der zeitlichen Entwicklung sowie def 
Ursprungsursachen auch einen tiefgrei
fenden AbriB des mittelalterlichen 
Siihnebrauchtums. Hierbei schlagen sich 
reime Erfahrungen des Verfassers und 
Vergleichsmoglichkeiten seiner Forschun
gen in der Bretagne und in Irland 
nieder. 

Der Bildteil auf gutem Kunstdruck
papier ist umfassend genug, urn einen 
Eindruck Uber die Flurdenkmaler West
faIens zu geben. Die Sachlichkeit in der 
Bildaussage wird durch gute Gestaltung 
gernildert. 

Der jahrhundertealte Brauch der Stein
denkmalssetzung reicht von Irland bis 
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nam Armenien. Brockpahler beschreibt 
zwar ein Gebiet in modemen Verwal
tungsgrenzen, abet er geht dabei immer 
von def groBraurnigen und tiefgriindi
gen Gesamtforsmung aus - und darin 
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besteht wohl der groate Weet und auch 
die nachhaltigste Wirkung dieses gelun
genen und filc andere Gebiete nach
ahmenswerten Werkes. 

Heinrkh Riebeling 

HEIMAT. UNO ORTSGESCHICHTE 

10 c hen Des e ,: Das Kloster 
Lippoldsberg und seine auswiirtigen 
Besitzungen. '1.967. Gutenberg, Mel
sungen. 216 S. Text, )1. Abbildun
gen, Pappband mit Sdtutzumschlag, 
DM '1.6,-. 

MU dem vorliegenden Bum veroffent
Hcht Ortspfarrer lomen Desel Uber das 
Klostec Lippoldsberg das Endergebnis 
einer langen und sorgHiltigen Arheit. 
DurchbHittert man den Katalog der 
Nadtweise, muB man feststellen: hier 
ist game Arbeit geleistet worden. Sie 
bezieht sim aber nicht nur auf das Klo
ster und den art Lippoldsberg selbst, 
sondern greift streckenweise auf das 
gesamte Gebiet an der Oberweser bis 
Gottingen Uber und femer auf den 
Reinhardswald. 

Nach einem kurzen Blick in die Ge
schichte Lippoldsbergs vor der Kloster
griindung geht der Verfasser naher auf 
die Entstehungsgeschichte des Klosters 
selbst ein. Er benutzt dabei ausgiebig 
das HChronicon Lippoldesbergense" so
wie alle hierzu ersdtienenen Kommen
tare und Obersetzungen. Im 13J 14. Ihdt. 
erleben wir den Kampf des Klosters um 
seine Unabhangigkeit von weltlidter 
Gewalt, im 15.116. Iahdt. die Auseinan
dersetzungen um die GUter und Rechte 
der Nonnen zwischen Hessen und 
Braunsdtweig, die mU der Auflosung 
des Klosters im 16. Ihdt. im wesent
lichen beendet werden. In einem wich
tigen Abschnitt stellt der Verfasser 
dann die weit im Wesergebiet verstreut 
gelegenen KlostergUter zusammen (5. 
104 H.) und fUgt in 4 Beilagen aus Ur
kunden, Akten und Handschriften Ori-

ginalnadtweise hinzu. In Beilage 5 ruhrt 
er die Propste und Priorinnen des Klo
sters auf. Literaturverzeidtnis und An
merkungen folgen, und endIidt sind die 
wiederum wichtigen Notizen zur Bau
geschichte von Kloster und Kloster
kirche beigegeben sowie eine Folge zum 
Teil recht eindrucksvoller Abbildungen, 
die rucht nur die Klostergebaude, son
dern auch Siege! und Handschriften
zeigen. Exkurscharakter tragen die 
Abschnitte Uber die ".Heilig-Blut
Wallfahrt nach GottsbUren" und Uber 
das IIGottinger Armenhospital St. Spiri
tus' (55. 46 bzw. S3 H.). 

Der kritische Fachhistoriker wird 
manches bemangeln mUssen, so die 
Episode vom sagenhaften Kampfe des 
Bischofs Gewilip von Mainz mit den 
Sachsen (5. 7/ 8) oder das exakte Datum 
des Baubeginns der Zapfenburg (Sa ba
burg) vom 19. April 1334 (5. 51) oder 
den Versuch, einen zweiten art Luden
beck in der Nahe von Lippoldsberg mit 
rucht Uberzeugenden GrUnden zu loka
lisieren (5. 151). Es ist ferner die Frage, 
ob der Exkurs Uber GottsbUren hier 
sinnvoIl eingefilgt ist. Das mag auf sich 
beruhen, zumal der Verfasser kein an
erkannter Fachhistoriker sein will. Nach
teilig fiir den Benutzer wirkt sich die 
nicht durchgangig gefiihrte BeziHerung 
der Anmerkungen aus, die iibrigens 
sinnvoller - weil kurzgefaBt - auf den 
Textseiten hatten erscheinen konnen. 
Auch ware es angebracht gewesen, sich 
nicht nur summarisch auf die ungedruck
ten QueUen und Urkunden zu berufen, 
sondern dafiir erne kleine Ubersicht auf 
S. 192 zusammenzustellen. Weiterhin 
leistete ein Orts- und Namenregister 
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am Ende des Bumes gute Dienste. End
licit ware eine Karte mit den zahIrei
chen Besitzungen und Remten der Non
nen notig, urn eindrucksvoll den Reidt
turn des Klosters aufzuzeigen. Der Plan 
auf Abb. 1. mit der Umgebung vcn 
Lippoldsberg ist nur ein ganz besmeide
ner Ersatz dafUr. So bleiben WUnsme 
offen, die sich leimt hatten erfiitlen 
lassen. Sie mindern dennom nicht das 
Positive. 

Dee Weet des Bumes beruht auf dem 
reic:hhaltigen Kanon der historischen 
Tatsamen zur Geschichte lippoldsbergs 
und seiner Giiter, der nun van einem 
weiteren Bearheiter der Klostergesmichte 
nom in seiner ganzen Tiefe sozial wie 
wirtschaftlich ausgedeutet werden soUte. 
Dafiir hat der Verfasser den Boden 
wirklidt griindlich zubereitet. Damit 
hat er sich den Dank der historischen 
Forschung in reichem MaBe verdient. Es 
ist erstaunlh:h, mit weIchem Geschick er 
sim die MUhen seiner Wegbereiter zu
nutze gemacht hat. 

Die graphisme Bearbeitung durm Die
ter Freiherr von Andrian (EIgershausen) 
mit dem vorziiglim wiedergegebenen 
Stahlstim aus dem lahre 1850 auf der 
Titelseite des UmsmIags ist fUr den 
Rezensenten ein Grund mehr, das Bum 
unbesmadet der vorgetragenen (gering
fiigigen) Einwande jedem LippoIdsberg
besumer wie alIen Freunden der Ge
smimte des ReinhardswaIdgebietes mit 
gutem Gewissen zu empfehIen. 

Kurt Giinther 

kasseliiner klassik. Heitere Gedichte 
der kasseler Mundart fur stillver
gnugte Stunden zum frohlichen Vor
tragen. Gesammelt und herausge
geben von Ha n 5 R 0 rn h i I d. 
Kassel 1.965. Schneider und Weber. 
1.55 S. 1.4,80 DM. 

Die glUcklimerweise auf engen Raum 
begrenzte kasselaner Mundart gilt, so 
haben wir kasselaner lungen smon in 
der Schule gelernt, neben der haIlenser 
und der magdeburger als die gewohn-
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lichste Deutschlands. Ein Oberstudien
rat Rom h i 1 d hat nun den Versuch 
unternommen, dieser Mundart sogar 
klassische Werte anzudichten und die 
abgedruckten Gedichte in Unkenntnis 
der SachIage und in ritueller Bewunde
rung aIs das Schonste und Durchsdlla
gendste zu bezeichnen, was in irgend
einer deutschen Mundart gesmrieben 
sei. Das ist schlemterdings penetranle 
Mystifizierung. Man kann dariiber 
streiten, ob die vorliegende SammIung, 
die der Herausgeber aus unerfindl1chen 
Griinden aIs eine £rst- und Einm:tlig
keit irn deutschen Sprachraum gewertet 
haben will, wirklim eine Auswahl der 
besten Gedkhte in kasseIer Mundart 
darstellt. Eine sohhe AuswahI ist im
mer subjektiv nam dem mehr oder 
weniger guten Geschmack des Heraus
gebers ausgerimtet. Wenn dann noch 
zwei von zwanzig Dichtem rund zwei 
Orittel des Platzes (38 von etwa 60 Ge
dichten) eingeraumt bekommen, stimmt 
das bedenklich. Doch nicht genug: ein 
groSer Teil der Gedichte wurde vom 
Herausgeber eigenmamtig in der Sub
stanz verandert : Stark gekurzt und 
bearbeitet (5. 144) , .. im Text wurden 
einige wesentliche Striche gemacht, 
... Wem der Originalanfang besser ge
fiillt ... nehme die Verse Berndts 
(5. 138)! Im Gedicht ... Oer GIocken
schoppenN ist bim Suffen durch bim 
Hiiwen ersetzt - anscheinend schamt 
der Herausgeber sim des .. Erst-Deutsm" 
der "FuIIebricken-Sproome", sie ist ihm 
wohl nicht fein genug. - Ein Gedimt 
wurde urn fiinf (!) Strophen erganzt 
(5. 147), ein anderes weicht allein iiber 
siebzigmal vom Originaltext ab (5. 27). 
Der Hohepunkt: Urn das Lesen zu er
leidltern und moglichst vielen Zutritt zu 
den gesundenden (I) Kriiften der Mundart 
zu verschaffen, wurde die Schreibweise 
dem Hochdeutschen angeniihert . .. 
(5. 111). Das sind unzuiassige Eingriffe, 
die nimt nur den Charakter der Ge
dichte andern, sondern den Wert der 
Samml ung von vornherein vollig in 
Frage stellen! 
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'Die Gedichte werden dutch Vor
spanne eingeleitet, die zwar nicht im
mer zu ihnen passen, dafilr abet be
stechend in ihrer MisdlUng aus bana
lern Spalkhen, wohlmeinend-herablas
sender Belehrung und umwerfender 
Logik sind, wie z. B.: In Nurnberg 
mussen !ruher uiele Dumme gelebt ha
ben, denn man er/and dort den Nurn
berger Tridtter ... (5. 83), . .. Das Text
bum der ,Lustigen Weiber von Wind
sor' wurde am Finkenherd in Kassel 
geschrieben. Ware e5 in Windsor ver
tapt, hiitte die Oper ,Die standhaften 
Weiber von Kassel' geheiJJen ... (5. 47), 
... Ob Sie's gIauben oder nicht: Zwei 
,runde Dinger' haben unser Lehen ver
iindert: Die Kartoffel und - der Fufl
ball. .. (5. 26) - - HBladidiiden-Fille
soH", fUr die man als Motto nur die 
16. ZeiIe des verkasselanerten "Erl
ktsnig N empfehlen kann. 

Fast einleuchtend fUr den Laien sind 
die Ausflihrungen zu Aussprache und 
Rechtschreibung des oeutsch von oru
selturm und Altmarkt. Sie zeigen, daB 
der HForscherH bis zuletzt urn eine - -
Klarung gerungen haben muS. Man 
studiere auch die Gebrauchsanweisung 
fUr den lauten Vortrag, sofern man 
Wert auf eine raumgerechte Lautfar
bung (!) (5. 111) legt. DaB sie nach 
der unglaublichen "Rechtschreibereform" 
nicht mehr nolig sein dUrfte, ist dem 
Herausgeber wohl entgangen. 

oer AbriB Uber die Gesch.ich.te der 
kasseler Mundartdich.ter sch.wingt aus: 
Sie alle nehmen aus dem Boden ihrer 
angestammten oder zur Wahlheimat er
hobenen Landschaft die Minerale, fil
trieren, kristallisieren und verflassigen 
sie und dosieren damit ... ihre dichte
rischen Auperungen. Die Mundartdich
ter nehmen die Bodenkrume selbst -
die Erdsalze eingeschlossen (5. 104). 

oann folgen Kurzbiographien der 
Meister, in denen mil wissensdtaftlidter 
Akribie alles Wesentlidte zusammenge
tragen ist. So dUrfen wir z. B. erfah
ren, daB Konrad Berndt eine lebens
lange Freundsch.aft mU Johann Lewalter 
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verband, weil er in der N.lihe von Le
waiters Geburtshaus das Licht der 
Welt erblickte. Ab 1927 war Berndt 
als Postinspektor im Postamt Konigs
plalz bzw. Oberpostdirektion (!) Fried
rich-Ebert-Strape (1) tatigl Leider feh
len Stockwerk- und Zimmerangaben. 
Berndts Wohnung ... zuletzt Viktoria
Strape 6 (heute Pfankuchstr.); Wohnung 
und Haus bombenzerstort ... Weldte 
Tragik, wenn man bedenkt, daB der 
Didtter (noch nicht pensioniert) schon 
1935 verstarb! - Wer Hinde nicht tief
stes Verstandnis filr Paul Heidelbach, 
wenn er liest ... ungewohnlich gropes 
Trauergefolge, und daB Heidelbach eine 
schwarze Grabplatte deckt? - Heinridt 
Herzogs Werkstatt befand sich im Erd
gesmoB des Hinterhauses Am Graben 
25, in einem Haus, das einen der auf
gehenden sonne zugewandten Giebel 
mit einem (zitierten) Sprum besaB I -
Wir dilrfen nicht vorenthalten: Heinrich 
Jonas verstarb Silvesterabend in seiner 
Wohnung, KOlnische Strape 1.5 (auch 
Konrad Berndt verstarb am Silvester
nammittag bzw. (1) -abend . . .). Wie eng 
doch der gemeinsamc dichterische Auf
trag verbindet! - Wilhelm Lilttebrandt: 
Gestorben in seiner Wohnung, Kassel
Wilh elmshohe, Wilhelmshoher Allee 
276. Grab auf dem Hauptfriedhof . Ernst 
Reuse verstarb in seiner Wohnung, 
Teichslrape 43; Grab Hauptfried
hof Kassel. Er schrieb bewupte Heimat
gedichte, Auftrage '0011 Vereinigungen 
(Zisselgi lde, Rotes Kreuz, Kriegsbe
smiidigten, Gesang- und Fupballvereine) 
- - Bodenkrume oder Erdsalze? - Be
sanders passend im Kapitel Uber Philipp 
scheidemann ist der Vermerk, daB der 
Leichnam des letzten Kurfilrsten in 
einem Eisenbahnabteil (welmer Klasse, 
bitte?) nach Kassel Uberftihrt worden 
ist. Trostlich vielleicht aber zu wissen, 
daB Scheidemann seine Ruhestatte 
wellige Schritte vom Grab der letzten 
llessischen Kurfurstin gefunden hat (die 
zwar keine war, aber das nur noch 
nebenbei). - Franz Treller ist in seiner 
Wolmung . .. usw. usw . 
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Im Text finden siro weitere FrUchte 
jahrelanger, zliher Forschungsarbeit: 
u. a. dienten die Gaststatten def Pflege 
def althergebrachten Stadtsprache; 
... hatte die Fuldahriicke den flamsten 
Bogen Europas; ... war Landgraf Wil
helm der Weise der friedliebendste 
Filrst des Landes, weil er das Zeughaus 
neben das (damals tangst aufgehobene) 
Ahnaberger Kloster bauen lieS; ... kam 
def letzte Kurftirst beim Brand seines 
Schlosses Horzowitz urns Leben (I). 

Die Kapitel "Van Ossen, Zlijenbocken 
und anderem Wappengetier" (mit der 
Erklarung def unverwechselbaren Ruf
namen (!) def Bewohner deT deT Lan
deshauptstadt zustrebenden (I) Vorort
dorfer), "Van Kuckucken, Knilchen und 
Schmandhasen" (Spitznamen von Dor
fern urn Kassel, einschlieBlich Naum
burg, Wolfhagen und Felsberg), "Vom 
Haferkasten zur Lateinischen Gesandt
schaft" und "ErHiuterungen sprachlicher 
und gesmichtlicher Art" (Mit ErHiute
rungen typisch kasselaner Ausdrilcke, 
wie Wasserwecke, Miste, pianissimo, 
Wurschtefett, Bollerchen kleine 
Zucker-Lutsche-Steine, und daB Duller
dopp in Spangenberg (!) Drullutz heiBt), 
bieten ein Sammelsurium vollig belang
loser Arunerkungen, in dem es von 
Fehlern nur so wimmelt. Einige Bei
spiele, die bei sorgfaitiger Arbeit nicht 
hatten vorkommen dUrfen: Heinrim I. 
ist nie Kaiser gewesen; der Smmand
hering ist keine kasseler Spezialitat; 
Spangenberg war zu Beginn des 15. 
Jhdts. nimt fast gleim groB wie Kas
sell bafen kommt nicht von frz. boire, 
dafilr geht maleste auf malaise zurilck, 
nicht unmittelbar auf lat. malum; fist 
ist bereits mhd. und nicht von frz. fils 
abzuleiten: Schang und Schorsch sind 
keine typischen kasselaner Vornamen; 
leanettchen ist nicht der Kosename filr 
das deutsme (!) Johannai gaken, anken, 
ohliewig u. a. sind falsch hergeleitet. 
Der Name "Lateinisme GesandtschaftH 

ist sehr wohl nom zu klaren; die 
"Ewige Lampe" befand sim nicht an der 
Eeke Pferdemarkt I Kastenalsgasse usw. 

Buchbespremungen 

Man konnte tiberall einhaken und hat 
den Eindruck, daB man hier auf einem 
Schuttabladeplatz steht, auf dem der 
Herausgeber in seinem inneren Drang, 
alles unterzubringen, was ihm irgend
wann einmaI begegnet ist - vollig 
gleichgilltig, ob der sachliche Zusam
menhang gewahrt ist oder nicht -, den 
Uberblick verloren hat. 

Im 5tH des Buches macht sich der 
"Dichter" -Herausgeber starker bemerk
bar. Deshalb wollen wir das miserable 
Deutsch und die zahlreichen, smon fast 
peinlichen Entgleisungen, wie In ihrer 
Fassade schwingt etwas von der Melo
die uralter Mutterspracne, die selbst 
Liebhaber barocken Sdtwulstes verbliif
fen konnen, nicht auf die Goldwaage 
legen. Das gilt auch filr die zahllosen 
grammatischen Fehler und die "feinsin
nige" Interpunktion. Was flugblattartige 
Gedichte, Luft, Wasser und Erde der 
alten kasseler Sprache oder Erlebnisse 
in ungebundener Spracne sind, wieso 
wortlich hauteng heiBt und was hal
hochdeutsdt ist, wird sicher noch geklart 
werden konnen. 

Wir haben diese Besprechung nimt 50 

ausfilhrlidl gehalten, weil wir den Her
ausgeber zu weiterem fleiBigem Sam
meIn ermuntern wollten. Wir haben 
nichts gegen ein vernilnftiges FesthaI
ten von Dingen, die uns langsam ver
loren gehen, wenn sinnvoll ausgewer
tet wird. Wir miissen uns aber ent
schieden dagegen verwahren, daB bei 
diesem wertlosen Durcheinander von 
Forschung und wissenschaftlicher Ar
beit gesprochen wird. Leider greift die se 
Art der unqualifizierten "Forschung" 
immer mehr urn sich. Deshalb muB 
alien denen, die sich in narzistismer 
Selbstglorifizierung als Berufene filh
len, einmal deutlich gesagt werden, 
daB z. B. das Sammeln von "Chassa
lismen" seit dem 16. Lebensjahr (5. 12) 
und das romantisch-sentimental-ver
klarte Schwelgen in vermeintlicher Hei
matliebe keine Grundlagen fUr die 
Forschung sind. Forschung kann nicht 
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bar jeder Famkenntnis und ohne Ver4 

antwortungsgefUhl betrieben werden. 
Das Bum, fUr das weder ,..kasseHiner" 

nom HKlassikH zutreffend sind, hatte 
in dieser unausgegorenen Form nicht 
erscheinen dUrfen, auch wenn es sich 
noch so gut verkaufen lliEt. Die Kaufer 
werden hier irregefiihrt. Der Verlag 
ware in seiner sicherlim guten Absicht 
besser bera ten gewesen, wenn er zur 
Kontrolle Fachleute herangezogen haUe. 
£lne gute Anthologie ohne naives Ge4 

fasel und ohne unwesentliches Beiwerk, 
daWr mil handfesten Kommentaren ver· 
sehen, hitten ihm die leser bestimmt 
gedankt. 

Einband, Papier und Illustration 
sprechen wenigstens an. 

(Im Text wurden einige Striche ge4 

macht) 
Wilhelm Engelbach 

Ant 0 n Fie k, SdlloP Bischofstein 
im Eidlsfelde, nacn arcnivaliscnen 
und gescnicntsliterarischen Quellen 
bearbeitet. I. Teil, bis zum Jahre 
:1360. :1960. Kart. DM 4,s0. 
Beitrage zur Gescnichte des kurmain
ziscnen Amtes Bischofstein im Eims
felde. '957. Geb. DM -,80. 
Das Dorf entlang. Beitriige zur 
Volkskunde eines Eidlsfeldischen 
Dorfes. :1952 lbehandelt Lengenfeld 
im Amt BischofsteinJ. 
Allt drei im Selbstverlag ; Ausliefe
rung durch Verlag Trautvetter und 
Fischer Nacnf., MarburglLahn und 
Witzenhausen. 

Das mainzische Amt BisdlOfstein liegt 
am Siidrand des Obereichsfelds, land
schaftlim und geschkhtlim eng mit dem 
westlich angrenzenden Esmweger Raume, 
vor allem mil Wanfried, verbunden. 
Seine Bedeutung liegt nicht zum wenig
sten darin, daB es von wimtigen Stra
Benverbindungen, namentlich vomWerra
iibergang nam Miihlhausen, dunh
zogen ist. So darf die Burg auf dem 
Stein - und so hieS sie zunimst auch-
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wohl als alter, vielumstrittener Platz 
und gegebener Mittelpunkt fUr den 
spateren Verwaltungsbezirk angesehen 
werden. Nimt umsonst haben ihn die 
thiiringischen landgrafen zeitweilig in 
ihre Hand gebracht, und nach 1247 lie
Ben es sich die Mainzer Erzbischofe 
Miihe und Zeit genug kosten, urn ihr 
bedrohtes Herrschaftsgebiet im nordlich 
ansmlieBenden Eichsfeld durch den Ge
winn dieser wirntigen Grenzposition zu 
sichern und abzurunden. Seitdem blieb 
der Bischofstein, wie er kiinftig - erst
mals 1375 - genannt wurde, leidlid!. 
fest in ihrer Hand und widttig aum flir 
die Verbindung zu der weiterhin vielum
worbenen Ganerbsdtaft Treffurt mit 
dem Werrazugang. 

Die vorliegenden BeitI"lige entstam
men der Iangjahrigen Sammeltatigkeit 
des dort heimischen Verfassers, der nicht 
nur eine umfangreiche, auch entlegene 
Werke umfassende Literatur herange
zogen, sondern aum vielerlei unge
druckte QueIlen aus den einsmlagigen 
Archiven verwertet hat (genannt werden 
auBer dem sachHch wichtigen Staats
archiv Magdeburg noch die Staatsarchive 
Dresden, Hannover, Marburg, Miinmen, 
Wlirzburg sowie das Stadtarmiv Mlihl
hausen). Dazu kommen zahlreiche orts
eigene Oberlieferungen vor all em zur 
Volkskunde und Topographie, Erinne
rungen und Erzahlungen oft in mundart
licher Form und vielfame gute Beobam
tungen von land und Leuten. Also ge
rade das Quellenmaterial, dess.:!n Er
fassung dem Heimatforsmer gar nicht 
genug empfohlen werden kann, mit dem 
er unersetzlimes und unbekanntes, 
meist schneller Vergangli<:hkeit anheim
fallendes LokaIgut bergen und erhal
ten kann. Bedenkt man dazu, daB das 
Eichsfeld unter dem milden Regiment 
des kurmainzismen Krummstabes bis 
ins 19. Jahrhundert ein organism er· 
wachsenes und aurn danach lange nom 
nicht gestOrtes Eigenleben gefiihrt hat, 
so kann man nur wiinschen, daB nom 
manches andere aus seinen Sammlungen 
veroffentlicht werden kann. 
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Freilidl ware damit der Wunsm zu 
verbinden, daB die Darstellung kUnftig 
etwas iibersichtlimer werden moge. Na
mentlich das erstgenannte HeEt liber 
SdtIoB Bismofstein wird auch dem 
etwas mit der Same Bekannten ausge
sprochene Miihe bereiten. £5 ist dom 
ein 5ehr buntes und zuweilen smwer ge
nieBbares Dunheinander der verschie
dens ten Materien, Nachrichten und Aus
ziige (die Ersterwiihnung des Namens 
Bismofstein ist z. B. kaum zu finden). 
Aum ist die 5ehr eingehend dargebo
tene Literatur zu ungleithmaBig einge
arbeitet, alte und neue Meinungen un
tersdtiedslos durm- und ineinander ge
bracht, manmerIei stOrende Versehen, 
namentlich bei auswiirtigen Ortsnamen, 
stehengeblieben. Das Frankenbuch von 
Karl RObel soUte trotz seiner unzweifel
haft anregenden AusfUhrungen mit er
heblidler Vorsidlt behandelt werden. 
Aum die namenkundlidlen Bemerkun
gen vertriigen nom mehr Zuriickhaltung. 
Bei der Vielzahl der berilhrten Familien 
mil dem Namen STEIN ware der Auf
satz von K. A. Eckhardt ilber das Ful
daer VasalIengesdllemt vom Stein unbe
dingt nadtzutragen. 

Die vorstehenden Bemerkungen soIlen 
die miihevolIe und ertragreime Arbeit 
des Verfassers nicht herabsetzen. Sie 
sollen den interessierten Leser nur dar
auf vorbereiten, daB die Lektilre nimt 
ganz leimt ist (die beiden anderen 
Smriften s ind aum iibersichtlimer, da 
sie von vornherein einzelne Absmnitte 
locker aneinandersetzen). Aber sie ist 
m. E. dom wertvoIl genug, um sie zu 
empfehlen. Claus Cramer 

K a r Ish a fen I W e s e r t a I. Por
trat einer Barodcstadt und ihrer 
Landscnaft. Ein Bildbuch von K u r t 
M i I t e. Mit Aufnahmen von Kurt 
W. L. Mueller, Heinricn Fritz, Kurt 
PageI, Karl F. Waldmann. Mit 8 Bild
tateln und 50 Fotos. '1.965. Schneider 
& Weber. KasseI. J8 S. Text, 
OM 6,80. 

BudJbesprediungen 

Wit zen h a use n - Die BlUten
stadt im WerrataI. Portriit einer mit
telalterlicnen Stadt und ihrer Land
schaft. Ein Bildbucn von Her f r i e d 
Ho m b erg. Mit Aufnahmen von 
Kurt W. L. Mueller, Franz Stieber
ger, 'ulius Behnke, u. a. '1.966. Schnei
der & Weber, Kassel . Mit 60 Fotos. 
42 S. Text, DM '1.'1.,80. 

Wo If hag e n. Zauber einer alten 
Stadt. Herausgegeben vom Magistrat 
der Stadt Wolfhagen. 1.966. Hessi
sme Drudc- und Verlagsanstalt, Kas
sel. Mit 62 Fotos, 1.8 S. Text. DM 8,
brosch., DM 9,50 GzI. 

Bildbiimer in der vorliegenden Ausstat
tung bieten sim als hiibsmes Mitbring
sel von der Reise oder als Geschenk fiir 
Verwandte und Bekannte von selbst an. 
Mit Text und lllustration wolIen sie in 
erster Linie der Werbung dienen. Sie 
tragen damit ohne Frage zur Pflege des 
Heimatgedankens bei und regen den ge
schichtlichen Sinn ihrer Leser an. Sie 
sind also nicht nur ,Verkaufsobjekt' 
oder ,Gesmenkartikel' , sondern sie aff
nen vermutlich nicht wenigen Mensmen 
den Zugang zur Historie iiberhaupt. 
Auch ein Kritiker wird, vielleicht ge
nilBlicher als er wahrhaben machte, die 
iiberwiegend ausgezeichneten Fotos mit 
Gewinn betrachten. Zugegeben - Bild
biicher dieser Art fiir weitere hessische 
Stadte, die sim mH ihren Kostbarkei
ten anbieten (Homberg, Fritzlar, Rau
schenberg u. a.), kannten in das 
Schablonenhafte abgleiten. Die Gefahr 
ist indessen nicht so groB, denn jeder 
Ort verkorpert roit seinen Sehenswiir
digkeiten, dem Reiz seiner Umgebung 
und seinen Bewohnem ein StUck Origi
nalitat, das sich kaum einem Schema 
einfiigt. 

Kritisch ist zu bemerken, daB bei 
Karlshafen und Witzenhausen im Text 
auf ein Zuviel an ,.sduniickenden Beifil
gungenN getrost verzichtet werden 
soUte. Die monumentalen Zeugen der 
Vergangenheit reden von selbst - oder 
sie schweigen, und nimt anders die 
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Landschaft. Gegen die Historie und ihre 
hier und da weitergetragenen erprobten 
Errata ware manch.es einzuwenden 
(ausgenommen ",Die Gestalt der Stadt .... 
im Bildband Wolfhagen, dessen Starke 
gerade die Kiirze des Textteils ist), und 
hier darf der Rezensent freimUtig emp
fehlen, daB die geschichtlichen Tatsa
chen und Darstellungen auf ihre Rich
tigkeit von Fachkennern durchgesehen 
werden solI ten : nemini damno! (Ein 
wenig beackertes Arbeitsfeld der Zu
sammenarbeit zwischen Journalisten 
und Historikern!) 

Ihren Werbezweck werden die Bild
bande mil bestem Erfolg erfUlIen, doch 
soU ten sie preiswert angeboten wer
den. Die Besucher Karlshafens, Witzen
hausens und Wolfhagens werden sich 
beim Betrachten der Bilder ganz sicher 
auch spater mit Vergniigen an die 
Schonheiten der beseel ten kurhessischen 
Landschaft erinnern. 

Kurt Giinther 

A u g u s t Web er: Die Gesdtidtte 
des Kreises Hunfeld, Fulda. Parzeller 
u. Co., 1960. 4 Lw. DM 7,90. 

Das Haunegebiet hat eine vielgestaltige 
und reichbewegte, dank der frUhen ful
dischen Oberlieferung in vielen Einzel
heiten gut zu erkennende Vergangen
heit. Ahnlich wie im engeren Fuldaer 
Land ist auch hier die alImahliche Aus
dehnung der alten Reichsabtei und ihrer 
groBartigen Kolonisationstatigkeit, aber 
noch sHirker als dort auch die anschlie
Bende Entwiddung der einheimischen 
Ritterschaft zu einem bedeutenden und 
fUr die fuldischen Abte lange gefahr
lichen Machtfaktor zu verfolgen. Ihr 
eigentiimliches Nebeneinander, teils in 
Rivalitat und offener Feindschaft .. teiIs 
aber auch in fruchtbarem Zusammenwir
ken und einem rege gepflegten kulturel
len Leben beherrscht weithin die Ge
schichte des HUnfelder Raumes. 

Der verdienstvolIe Heimatforsmer 
August Weber, der bereits eine gute Ge-
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schichtsdarstellung seiner Vaterstadt 
Hiinfeld vorgeiegt hatte, hat nunmehr 
auch die gegebene Erganzung in Ge
stalt einer Kriegsgeschichte aus seiner 
Feder vollenden konnen. Man konnte es 
vieJleicht mehr eine geschichtliche Kreis
beschreibung nennen, denn angesidtts 
des Nebeneinanders verschiedener und 
geschichtlich durchaus eigenstandiger, 
erst spat in dem Kreisbezirk zusammen
gefaBter Gebiete hat er eine aufge
lockerte Gruppierung urn einzelne the
matisdt naheliegende Schwerpunkte vor
gezogen. Ein erstes Kapitel ist den An
Hingen der fuldischen Herrschaft und 
der Entwicklung ihres GegenspieIers, 
der Buchischen Ritterschaft, im Hiinfel
der Raume gewidmet. Ein groBeres 
zweites Kapitel beschaftigt sich dann 
im einzelnen mU den einheimischen Rit
tergeschlechtern und ihren Burgen (wo
bei naturgemaB nicht bei jeder der 44 
behandelten Familien gesichert ist, ob es 
sich urn ein selbsUindiges Geschlecht 
handelte). Mit dec ausfUhrlichen Be
handlung der einzelnen Amtec und Ge
richtsbezicke mil den Einzelocten sowie 
den WUstungen liegen zwei weitere um
fangreiche Kapitel voc. Auch die folgen
den Ausfiihrungen liber Reformation 
und Gegenreformation bilden nicht nur 
in zeitlicher Folge, sondern auch sach
Iich ein eigenes Thema ; ist doch die 
Auseinandersetzung zwischen dec Abtei 
und der immer starker sich von ihr 
lOsenden Reichsritterschaft auf das 
engste mit der tiefeingreifenden Wand
lung im kirchlich.en Leben verbunden. 
Aus dec Folgezeit, den letzten Genera
tionen des Fuldaer Territoriums bis zur 
Sakularisation sind unter dem THe1 
Rechts- und Wirtschaftsordnung einige 
Sonderabschnitte zusammengefaBt, in 
denen die wirtschaftliche Entwiddung 
im allgemeinen dargestellt und durch 
Ausfiihrungen Uber den fiir das nicht 
allzu reiche Land besonders wichtigen 
Viehbestand der fuldisdten Hintersas
sen, Uber das grundherrlich.e Dingwerk
gericht in Rasdorf und Ufhausen sowie 
Uber die ritterschaftlich.e Gerichtsbarkeit 
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erganzt wird. Mit zwei Kapiteln iiber 
die Kreisentwiddung in kurhessismer 
und preuGischer Zeit sowie iiber den 
Wiederaufbau nam dem Zweiten Welt
krieg werden nommals einige wichtige 
Ereignisse aus der Kreisgesmimte he
rtihrt. 

Die gewahlte Anordnung bringt es 
mit sich, daG mancher Gegenstand mehr
mals ersdteint. Dies hat sicher den Vor
zug, dag er in verschiedenartiger Be
leuchtung vorgefiihrt wird und den je
weiligen Zusammenhang eriautern kann. 
Andererseits leidet die Obersidttlidtkeit 
etwas darunter, wenn auch die gewahlte 
Gliederung das Gesumte meistens rasch 
finden laBt. Immerhin ersmeint es miG
Hm, daB namentlim die ausfiihrliche Be
handlung der Surgen mil ihrer oft 50 

aufsdtluBreimen Gesmichte nidtt in 
einem Zuge hehandelt wird; die rein ge
schidttlichen Fakten sind zumeist im 
zweiten Kapitel bei den Besitzern be
handel t, die Burgen als Landes- und 
Kulturdenkmaler mit topographismen 
und baugeschidttlidten Details erschei
nen groBenteils nochmals im dritten Ka
piteI bei den Einzelorten. - Bei der emi
nenten Bedeutung des Niederadels in 
diesem Gebiet ware gelegentlidt groBere 
Prazision erwiinscht, etwa wenn S. 15 
von Ministerialen im Jahre 827 (als es 
bestimmt nom keine gab) gesprodten 
wird oder S. 41 die Familie von Buche
nau ohne nahere Begriindung nIcht den 
Ministeriaien (Ministerialien wohl nur 
Druckfehler), sondern den ... altadligen 
Geschlechtern" zugeteilt wird. 

Die Bildausstattung ist wieder reich
hallig und gut ausgewahlt (die Repro
duktion konnte z. T. besser sein). Die 
Landschafts- und Ortsbilder mil ihren 
malerisch gelegenen Wehrkirmen und 
festen Hausern vermitteln einen leben
digen Eindruck dieser abwedtslungsrei
men Gegend: Odensachsen, Rothenkir
dten, Burghaun mit den heiden un
mittelbar neheneinander vom Abt ge
bauten Barockkirmen fUr die altere 
evangelisme und die neue katholische 
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Gemeinde, und unter den Burgaufnah
men geben die drei Buchenauer Schlog
bauten einen anschaulichen Eindruck von 
der Bedeutung dieser Familie, die das 
ganze Land zeitweilig in Respekt, ja in 
Schrecken gehalten hat. Man wird das 
Buch immer wieder gern zur Hand neh
men. Claus Cramer 

Hessische Ortsbeschreibungen: H. 2. 

Al b r e c h tEe k h a r d t , Witzen
hausen. 1965! - H. 3. F r i t z 
M eye r, Oberkaufungen. 1962 -
H. 4. He i n r i c h A I b r e c h t, Bor
ken. 1962 - H. 5. We r n e r 
Het 5 c h, Wetter. 1963 - H. 6. 
G e 0 r g Hey n e r I Hessisch Lich
tenau. 1964 - H. 7. He i n r i c h 
A I b r e c ht, Waldkappel. '965. 
Verlag TrauhJetter & Fischer Nachf. 
Marburg und Witzenh ausen. Um
fang je Heft 40-60 S. Preis DM 4,80 
je Hett. 

Die nunmehr mit 7 anspremend aus
gestatteten Bandchen erschienenen hes
sischen 1I0rtsbesmreibungen" verdanken 
ihren Ursprung einer Anregung von W. 
Heinemeyer im Jahre 1957, als er die 
Veroffentlichung aus den Akten der 
Katastervorbeschreibungen des 18. Jhdts. 
als Ausgangspunkt heimatgesdtichtlicher 
Forschungen vorsmlug (ZHG Bd. 68. 
1957, 11 f.) Heft 2 (Witzenhausen) war 
vergriffen und ist nam einer inzwischen 
aufgefundenen Fassung der General
steuerrektifikationskommission vom 
Jahre 1744 neu herausgegeben worden. 

In durdtschnittlidt 50 Paragraphen 
sind von landgraflichen Steuerbeamten 
hauptsiichlich in der zweiten Halfte des 
18. Jhdts. die fur die Sozial- und Wirt
schaftsgesmidtte eines Ortes wichtigen 
Besitz- und Nutzungsrechte mil oft er
staunlich grilndlichen Angaben bis zum 
Wert der Hauser und bis zur Beschrei
bung der Aktiv- und Passivsrnulden hin 
aufgezeidtnet worden. Diese Notizen 
bieten uns einen vorzUglichen Einblick 
in den Werktag der Bewohner jener 
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Zeit, auclt wenn hier und da die Aus
sagen von Biirgermeister und Rat irrig 
sein soU ten. 

AusfiihrHche Kommentare, Kataloge 
fUr MaBe, MUnzen und Gewichte, not
wendige Literaturhinweise und eine 
voran- oder nachgestel1te Ortsgeschichte 
in Kurzfassung erleichtern aum dem 
in der Fadmtaterie weniger bewander
ten Leser miihelos ein bisweilen ver
gnUglimcs Studium dieser nom nicht 
wirklich ausgenutzten Quellen zur Hei
matgeschkhte hessischer Ortschaften. 

Der geHillige Einband mit der zeitge
nossischen "Charte" auf der Titelseite 
des Bandchens Hidt den ziinftigen Histo
riker wie jeden genealogisch, sozialge
sdtichtlidt odcr ganz allgemein heimat
geschichtlich Interessierten ein, sim in 
das Leben vor mehr als 200 Jahren zu 
vertiefen. 

Der Historischen Gesellscltaft des 
Werralandes wie den BUrgermeistern 
der hier in Frage stehenden Orte ist fUr 
Unterstiitzung bei der Drucklegung zu 
danken, nicht weniger den einzelnen 
Bearbeitern fUr saubere Werkarbeit, be
sonders aber W. A. Eckhardt, dessen 
kritisch ordnende Hand Uberall zu spU
ren ist. Kurt GUnther 

K a r 1 F r j e d r i c h B a as: Fakten 
zur Gesdtidtte der Stadt Immenhau
setl. Gemeindenadzridzten fur die 
evangelisdzen Kirdzengemeinden 
Immenhausen und Mariendorf. 50n
derausgabe. Oktober 1..966. :1.7 5. 

Ha n s Wag n er: Ober Ursprung 
und Werden der Hugenottenkolonie 
Mariendorf. Gemeindenachridtten 
usw. 50nderausgabe. ]uli 1..927. 27 5. 

Beide Hefte hrsg. vom Evang. Pfarr
amt Immenhausen. Sdzriftleitung: 
Karl Friedridz Baas. 

Die "Fakten zur Geschichte der Stadt 
I m men h a use n" fassen in Kurz
form libersichtlich, klar gegliedert und 
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trotz der knappen Wortwahl verstand
lich, sauber belegt nahezu alles zusam
men, was bisher in der Literatur liber 
die seit dem Ausgange des 13. Jahrhun
derts hestehende Stadt erschienen ist. 
In 18 Abschnitten wird vom Namen der 
Stadt bis zu den Vereinen und Verhan
den mit Stadtplan, Merianansicht und 
Wegeskizze des Reinhardswaldgebietes 
eine Fiille von Material geboten, dessen 
Nacltweise in "Quellen" (wohl besser: 
"Akten und Handscltriften") und "Dar
stelIungen" sorgfaltig auf S. 26 heige
geben sind. Das Heft ist eine Art 
.. Handbuch zur Geschichte von Immen
hausen" und bietet sich jedem, 
der sich mit der Ortshistorie und seiner 
Umgebung befaSt, als eine wirklich zu
verlassige Hilfe an. Der Verfasser hat 
ausdriiddich auf Wertungen verzichtet, 
er laRt nur die " Fakten" reden oder ge
steht alIen falls Vermutungen zu. Eine 
exemplarische ortsgesmichtliche Quel
lengrundlage, fur deren Veroffentlichung 
nicht nur Karl Friedrich Baas, sondern 
auch Pfarrer G. Oberthlir in Immenhau
sen Dank und Anerkennung gebiihrt! 

Die Hugenottenkolonie M a r i e n -
do r f, 1687 in der Gemarkung einer 
friihmittelalterIichen Wustung bei Im
menhausen angelegt, beschreibt HANS W . 
WAGNER, Kassel, ebenso grundlich wie 
mit personlicher Anteilnahme, die sicn 
aus dem verwandtschaftlichen Bezug 
des Verfassers zu Mariendorf herleitet. 
Wir erfahren, wie die Ansiedlung der 
31 franzosischen Fliichtlingsfamilien, 
hauptsachlich Waldenser, vor sich ge
gangen ist. Aus der vorubcrgehenden 
Unterbringung in Immenhausen ergibt 
sich das Remt zur Kirchenbenutzung, 
auch nam Fertigstellung des Marien
dorfer Gotteshauses und die Einrichtung 
einer Krankenstube, deren Belegung an
hand von Originalrezepten verfoIgt wer
den kann. Ebenso interessant berichtet 
der Verfasser Uber die Dorfanlage in 
Form eines Kruzifixes und liber den be
kannten Mariendorfer Dachziegel (Abb.) 
mit dem in merkwurdigem Altfran-
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losisch eingegrabenen Vaterunser. Ein 
ausfiihrlimer Katalog def handsmrift
lichen Quellen und def Hugenotten-

Buchbespremungen 

Iiteratur beschlieBt das Hefl, das die 
Geschichte des Drtes in seiner Ent
stehung aufsmlieBt. Kurt GUnther 

BIOGRAPHIE UND FAMILIENGESCHICHTE 

E li s a bet h F ri e d r i c h s: Lite
rarische Lokalgro/1en. 1700 -1.900. 
Verzeichnis der in regionalen Lexi
ka und Sammelwerken aufgefuhrten 
Schriftsteller. Stuttgart: Metzler 1.967. 
X, 439 S., 8° (Repertorien zur deut
schen Literaturgeschichte. Bd. 3.), 
Leinen DM 69,-. 

Elisabeth Friedrichs legt uns ein para
doxes Nachschlagewerk vor, das gleich
wohl augerst sinn- und wertvoll ist: sie 
kehrt das Aufnahmeprinzip von Wert 
und Bedeutung, MaBstab der Erarbei
tung aller Lexika, urn und versammelt 
,literarische LokalgroBen', die als lokale 
GreBen eben keine der Literatur sind, 
zu lexikalisdter Wiederbelebung. Lite
rarische LokalgreBen 7 Also ortlim iiber
schatzte schreibende Provinzler ohne 
Wirkung iiber Zeit und Umkreis hin
aus? SchriftstelIer, die an der zeitlich
regionalen Grenze als geistig-kiinstleri
scher sdteiterten? Objekte einer blirger
stolzen Orts-Heiligen-Verehrung? Unter 
eincm abwertenden Terminus der Lite
raturkritik gibt die Verfasserin also der 
Literaturwissenschaft gerade biographi
sches Material an die Hand iiber die 
literarisdt Unerheblichen, die im Ort
lichen Steckengebliebenen, die Verges
senen und Rangletzten des lB. und 19. 
rahrhunderts, iiber alle jene, "die nicht 
die Begabung oder das Gliick (?!) hat
ten, in def Literaturgesdtichte eingegan
gen zu sein" (5. VII) 7 

Titel und eigene Worte der Verfas
serin legen das nahe, aber stimproben
artiges Nachschlagen laBt finden: Biich
ner, Claudius, Eichendorff, Goethe, 
Grabbe, Hauptmann, Herder, Holder
lin, Keller, Keener, Lessing, Raabe, 

Schillec, Schlegel, Stifter, Storm, Wede
kind usw. So verdienstvoll es auch ist, 
den Keeis def Aufgenommenen mit den 
Geburtsjahren zwismen 1675 und 1875 
auf all die auszudehneo, "die in litera
rischer Form den schonen Kiinsten hul
digten" (ski! S. VII), also auch auf Ge
lehrte, Maler und Musiker, warum dann 
auf so hedeutende Manner wie Jacob 
und Wilhelm Grimm, Treitschke, die 
Tischbeins, Ph. O. Runge, Telemann, 
Ph. E. Bach, Carl Mafia van Weber 
usw.? Zwar nehmen die bekannten Na
men unter den insgesamt BOOO nur 
einen kleinen - je nam Kenntnis: 
groBen? - Teil ein, aber was bedeutet 
nun ,LokalgroBe' noch, und widerspricht 
diese illustre Gesellschaft nicht dem 
Begriff und der Absicht der Verfasserin? 
Auch wenn man mit Recht bei der Aus
wahl den literarischen QualiUitsmangel 
der Heimatdichter, dieser besonderen 
Gruppe unter den ,LokalgreBen', beriick
sichtigt, so findet man aber dort wie
der solche, die durch ihre massenhafte, 
iiberregionale Verbreitung jene Formel 
sprengen wie Anzengruber und Gang
hofer. Und was ist ,lokal' an ,GreBen' 
wie Wilhelm Busdt und Karl May? 

Da der Begriff wertend gebraucht 
wird, ,lokal' wohl niellt nur meint, daB 
schlieBlich jeder irgendwoher kommt, 
hatte die Verfasserin hier unbedingt ge
nauer auswahlen mlissen. Oder ist der 
Begriff ,literarische LokalgreBe' nicht 
trennscharf genug, da Herr Geheimrat 
von Goethe in Weirnar natlirlich eine 
LokalgreBe ersten Ranges darstellt? 
Vermutlich aber ist es so, daB zum Er
kennen des Auswahlkriteriums alles 
vom Begriff Ableitbare auf die falsdte 
Fahrte flihrt und es sidt nur so verhalt, 



, 

I 

o 

Buchbesprechungen 

daB alle Schriftsteller, die sich in regio
nalen Lexika und Sammelwerken auf
geftihrt finden, von der Verfasserin 
eben einfach tibemommen wurden und 
darunter beBnden sich dann auch die, 
die uns bekannten ,Rang und Namen' 
haben. 

Biographische Angaben zu diesen Bn
den wir nattirIich leichter und sdmeller 
auf anderen Wegen, aber die Unbekann
ten nicht nur namhaft, sondern durch 
Hinweis auf biographische Quellen 
tiberhaupt nachforschbar gemacht zu 
haben, ist das groBe Verdienst dieser 
ungemein mtihevollen und im Detail 
exakten Arbeit - ftir andere, die nun 
damit arbeiten konnen. Denn daB hier 
ein vorztigliches Hilfsmittel nicht nur 
ftir den Literaturwissensmaftler vor
liegt, der sich vielleicht in literatursozio
logischer Absicht mit den unteren Ebe
nen der (Trivial-) Literatur befaBt, son
dern auch ftir den Historiker, den Ge
nealogen, den Bibliothekar und flir 
alle, die mit der schwierigen Materie 
biographischer Nachforsdtungen zu tun 
haben, zeigt sich bei der Benutzung, 
zumal an die 2 000 Pseudonyme z. T. 
eritmalig aufgelost werden. 

Zwar haben wir nicht alle Namen 
finden konnen, die uns gerade ftir 
He s s e n interessieren, wie Karl Alt
mtiller, Emma Bauer, Paul Dietz, Arthur 
Fuckel, GOllEried Kinkel, Emst Koch 
(Pseudonym: Eduard Helier und Leon
hard Emil Hubert) und Paul Wigand 
(Pseudonym: Paul Treulieb), aber mU 
gewissen Lilcken muB man bei der 
1. Auflage eines Nachsmlagewerkes 
stets rechnen. Sie verringern nicht den 
Wert dessen, was nun vorhanden ist, 
sondern zeigen nur an, daB hier tat
sachlich ein nom groBeres und notwen
dig zu filllendes Vakuum bestand. Aber 
die Verfasserin hat der alphabetischen 
Namensliste auBerdem eine so umfang
reime und vollsHindige regionale Biblio
graphie beigeftigt, daB allen weiterftih
renden Forsmungen die Wege geoffnet 
sind. Der Wert der Bibliographie liegt 
vor allem darin, daB die einzelnen Titel 
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im Hinblick auf Art und Ergiebigkeit 
mit Annotationen versehen sind. Eine 
rasonierende Bibliographie dieser Art 
dilrfte gerade flir die unbekannteren 
THe! des miteinbezogenen Auslands
deutschtums sehr brauchbar sein. Die 
regionale Gliederung der Bibliographie 
gewahrt tiber die einfache Orientierung 
hinaus smon durch Zahl und Art der 
zusammengestellten Titel interessante 
Einblicke in die Unterschiede literari
scher Aktivitat einzelner Kulturland
schaften. Die Bibliographie selbst wird 
durm ein alphabetisches Register def 
Verfassee, def Herausgeber, der anony
men TileI und der Ortsnamen ftir jede 
Fragestellung zuganglich gemacht. Ge
rade da uns noch ftir Jange Zeit das 
Gesamtregister zum GOEDEKE fehlen 
wird, stellt dieses Nachschlagewerk ein 
wimtiges ,Fahndungsbuch' dar ftir die 
kleinen Unbekannten der Literatur, zu 
der sie nicht - oder doch 7 - gehoren. 

Theodor WaBner 

A I b e r t 5 C 11 a e fer: Henriette 
Caroline Freifrau vom Stein, geb. 
Langwerth von Simmern, die Mutter 
des Reidlsfreiherrn vom Stein. 
(Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e. V. 
SchloJ1 Cappenberg. Schriften, 
Heft 7.) 1.967. Aschendorff, Munster, 
50 5., 5 Fotos, kart. DM 3,80. 

Zu den bisher seit 1953 ersmienenen 
6 Heften der Schriftenreihe der Freiherr
vom-Stein-GeselIsmaft tritt als inter
essante Erganzung der biographische 
Bericht tibee die Mutter des groBen 
Staatsmannes und Wegbeeeitees der mo
dernen Selbstveewaltung. Vf. entwirft 
hauptsachHch. auf der Grundlage von 
Briefen und Familienpapieeen ein farbi
ges Lebensbild der Mutter, die der zahI
reich in mainzischen und pfalzischen 
Diensten anzutreffenden Familie Lang
werth von Simmern aus Eltville ent
stammt. Er zeigt in knapper, aber tiber
zeugender Weise auf, wie die Mutter 
Steins als Herein eines kleinen reims-

o 
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freiherrlichen Territoriums ihre weni
gen Untertanen als vergroBerte Familie 
umsorgt hat, daB sie es dazu verstand, 
ihr Haus, in dem die Entwiddung der 
Kinder keineswegs sorglos und glatt 
dahingelaufen ist, mit einer verstehen
den, liebenden und zugleim niichtern 
iiberlegenen Art durch alle Fahrnisse 
dee Zeiten hindurmzusteuem und die 
Entwiddung ihres Sohnes Karl entschei
dend zu beeinflussen. Mit Recht rOhmt 
die Grabinsduift in Friicht, vom Sohn 
entworfen, Nihr festes, liebevolIes Ge
milt .. " ihre segensvolle, unermiidliche 
Leitung des Hauswesens... und ihre 
gemeinniitzige Tatigkeit, die aUe ihre 
Umgehungen mil Lehre, Beispiel und 
kraftigem Beistand umfaBte." 

Zur Abrundung des Heftes hlitte man 
sien auBer einem Nachweis Uber die 
nicht gedruckten, im Langwerth-Simmer
schen Familienarchiv liegenden Akten 
und Urkunden eine kurzgefaBte Stamm
und Ahnentafel gewUnscht, womit das 
Bild der Mutter erheblich plastischer in 
Erscheinung getreten ware. Kein Mensch 
denkt namlich mit dem eigenen Kopf, 
wie es der Philosoph Georg Simmel ein
mal dem Sinne nach ausgedrUckt hat, 
sondern mit dem derer, die vor ihm 
waren. Die Biographic des Reichsfrei
herm vom Stein ist mit der Schrift ent
scrueden in glUcklicher Weise bereichert 
worden. Kurt GUnther 

Wen t 5 C her - M i t g a u: Einfuh
rung in die praktiscne Genealogie. 
4 1966. Umgearbeitet und erganzt 
von Prof. Dr. Hermann Mitgau. 
Grundrip der Genealogie. Band 1 

der Reihe. C. A. Starke Verlag, Lim
burg a. d. Lahn, geb., DM 14,so. 

AIs Erich Wentscher 1953 sechszigjahrig 
in Naumburg a. d. Saale starb, hatte 
sim seine ..,Einfiihrung" in der Familien
kunde langst ihren Platz erobert. 1933 
erschien sie erstmalig, nunmehr liegt 
sie, von einem Konner des Faches (und 
Freunde des zu friih verschiedenen 
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Autors) iiberarbeitet, in einer neuen, 
erganzten Auflage vor. Mitgau hat aus 
gutem Grund nur geindert und hinzu
gefllgt, "was wohl Wentscher selbst 
erganzt hatte." 

Der Inhalt schlieBt in der ursprllng
limen Form den ganzen Umfang der 
praktisdlen Genealogie einfiihrend auf. 
Die spezifisch genealogischen Quellen 
wie KirchenbUcher, Zivilstandsregister, 
Eheprotokolle, Materialien zur For
schung in Archiven und Leichenpredig
ten werden mit Hinweisen aus der 
neuesten Literatur vorgestellt. Nicht nur 
der angehende Genealoge, sondem auch 
der Kenner der Materie ist iiberrascht, 
auf verhaltnismaBig wenigen Seiten eine 
dankenswerte Fiille von Hilfen vorzu
finden. AlIein die reichhaltige Uber
sicht, die mit den ..,Biirgerrechtslisten 
deutsmer Stadte" (5. 40 f.) geboten 
wird und die mit neuen Publikationen 
wie dem "Biirgerbuch der Stadt Kaisers
lautern) immer weiter zu erfreulicher 
Breite anwachst, kommt dem Genea
logen wie dem Famhistoriker gIeicher
maEen gelegen. 

Das Kapitel HGenealogie als Wissen
schaft" zeigt den Wert der als ,Hilfs
wissensmaft' im Schatten der Historie 
stehenden Genealogie auf, und hier 
hatte man sim gem vom Bearbeiter 
einen kurzen AbriB liber die neueste 
Entwicklung, wie sie in Arbeiten von 
R. Wittram, P. E. Schramm, F. von 
Klocke, u. a. anklingt, um der Sache 
wiUen gewUnscht. 

Oer Genealoge wird den neuen 
H Wentscher" (Mitgau) gewiB zur Hand 
nehmen. Die Anzeige in dieser Zeit
schrift mochte sich aber in erster Linie 
an den Historiker wenden, dem die 
genealogischen Tedmiken oft sehr niitz
lich sein konnen. Nicht selten entpuppt 
sich die bewegende Kraft in der Historie 
als die Tatigkeit einer kleinen oder 
groBeren genealogischen Gruppe, deren 
Gewicht nur mit den handwerklichen 
MUteln der ,Hilfswissenschaft' ausge-
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lotet werden kann. Dabei leistet der 
hier empfohlene Band eine vorziigliche 
Hilfe. Kurt Giinther 

Deutsc:hes Geschlechterbuch, Band 
:144 = Hessisches Geschlechterbuch, 
1.7. Band, C. A. Starke, LimburglL., 
1967. DM 48,50. 

Der reich bebilderte Band bringt die 
B ii c h n e r aus NeustadtlOdenwald, 
Familie des Dichters Georg B. (1813 bis 
1837), die K 1 e i n aus Wohnbam, die 
La n g aus GroBrechtenbach, die 
5 chi 1 d g e (in vielen Schreibvarianten) 
aus (Mainz-) Bischofsheim und die 
We i n t r a u d aus Graevenwiesbach, 
alIesamt dem siidlichen Hessen ange
horig. Doch sei der Kurhesse im Hin
blitk auf einen kUnftigen Sonderband 
fUr die Schwalm getrostet, der laut dem 
Vorwort des Bearbeiters E. G rim m e 11 
srnon bald erscheinen 5011. Die einzel
nen Artikel sind durch Vor- und Nach
fahrenlisten bereichert, und man 
wiinschte nur, daB das Genealogische 
Handbuch des Adels sich an dieser Art 
vielseitiger 5toffbehandlung noch mehr 
ein praktisches Beispiel nahme als bis
her schon geschehen, um ein entspre
chend abgerundetes Bild zu bieten. 

Uber 70 Seiten allein sind Nachtragen 
und Berimtigungen zu der bekannten, 
bereits dreimal in dieser Folge abge
druckten Ahnenreihe K nod t gewid
met, mil der sich auch der Rezensent 
durch mehrfache Gemeinschaft in Hes
sen und in Kirn verbunden WhIt. Des
halb sei eine Bernerkung dazu erlaubt: 
Auf S. 300 ist Nr. 22268 zu streichen! 
Zunachst wird Konstantin Metzger nam
tich in Marburg am 6. 1. 1557 als hessi
scher FuBknechthauptmann bestallt und 
laBt mangels eigenen Siegels den Revers 
von seinem - wohl alteren - Bruder 
(nicht Sohn!) Johann Metzger, Smult
heiBen zu Kassel (gest. 1591 kurz vor 
16. 2.; vg!. DGB 138, 1964, S. 493, Nr. 
11134), beglaubigen, ist spater Schult
heiB in GieBen 1559-1567, auBerdem 
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im Gericht Garbenteich-5teinbach 1567. 
AIs Vater der beiden SchultheiBen 
konnte vielIeicht einzusetzen sein: 
Hieronymus AItzer genannt Metzger, 
BUrger in StraBburg, der durch den 
Stettmeister Jakob 5turm und seinen 
eigenen Schwiegervater Hans Kratzer, 
Obersten des Schmalkaldischen Bundes, 
fUr Landgraf Philipp geworben und 
1537, 1538, ferner 1540 zum Hauptmann 
liber die oberlandismen FuBknechte be
stallt wird. Freilich quittiert er am 8. 9. 
1537 mil einem saugenden (7) 5maf, 
darliber "G (l). A" im Petschaft; dom 
ware beim Wechsel des Wohnsitzes 
durch seine Sohne ein Betonen des 
zweiten, gangigeren Namensteils und 
ein Andern des Wappens rumt ausge
schlossen. 

Hans J oachim von Brockhusen 

P a u I A r n 0 I d G run: GrundriP. 
der Genealogie, Band 6: SchlUssel zu 
alten und neuen Abkurzungen. Wor
terbuch lateinischer und deutscher 
Abkurzungen des spaten Mittelalters 
und der Neuzeit mit historischer 
und sJlstematischer Einfuhrung fur 
Archivbenutzer, Studierende, Hei
mat- und Familienforscher u. a. 
Nachbildungen der Originale. Mit 
einem Vorwort von W. Nissen, C. A. 
Starke, LimburglL., 1966. DM 22.50. 

Zum Jubilaum der Genealog.-Herald. 
Gesellschaft in Gottingen ist das reich
haltige Werk nam dem Tod des gebUr
tigen Schlesiers und ehemaligen Berufs
offiziers G. (1872-1956) erganzt her
ausgegeben worden, dessen Lebensgang 
und Verdienste, besonders um die histo
rischen HiIfswissenschaften, eingangs 
gewiirdigt werden. Der erste Teil zeigt 
die Entwiddung der Abklirzungen vom 
Altertum bis zur Gegenwart, bricht also 
nicht wie manche frlihere Arbeilen mit 
dem 16.117. Jahrhundert ab, was ein 
besonderer Vorzug ist. Wichtig sind die 
Beispiele fUr das System lateinischer 
Abkilrzungen im Mittelalter mittels 
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Siglen, die bisweilen vercloppelt oder 
verdreifacht werden. Eine ganze Fiille 
verschieclener Schreibweisen nam Origi
nalen werden zur Erliiuterung abgebil
det, Buchstabenligaturen, mehrfame 
Kiirzungen innerhalb ein und desselben 
Wortes usw. 

Das Worterbuch des zweiten Teils 
flihrl erst lateinisme, clann deutsche Ab
kiirzungen in Druckschrift auf, wohei 
selbstverstandlich eine ganze Anzahl 
je nam den Zusammenhangen verschie
den aufzulOsen sind. Absolute VollsHin
digkeit ist ja nie zu erreichen. Das be
kannte R. 1. P. = requiescat in pace, das 
sich hier findet, wird z. B. in Aufzeim
nungen eines Vorfahren des Rezensen
ten Andreas Re u t e r (1744-1816), 
kurmainzischen Amtskellers zu Konig
stein-Eppstein, spater Bensheim, zwar 
bei allen Verstorbenen, wie liblic:h, nac:h
gesetzt, beim eigenen Vater jedoc:h 1785 
durch ein R. I. S. C. variiert, dessen ein
deutige Aufllisung, ob: requiescat in 
salvatore Christo, ... in sanctorum com-
municate oder ... in statu dementiae 
usw., bisher nicht gliicken wollte. - £s 
foIgen Abkiirzungen in Nachbildungen, 
so etwa 19 Spielarten flir quam, auf 
S. 214/215 allerdings nicht zusammen, 
sondern gruppenweise zwismen ande
ren Worten eingestreut, teilweise mit 
Riicksicht auf den Ductus der jeweiligen 
Schreibung, wie iiberhaupt in diesem 
Absc:hnitt die alphabetische Reihenfolge 
nicht eingehalten werden kann. Das 
muB sich der Benutzer merken und 
immer noch etwas weiterbHittern, urn 
die gebotenen Moglichkeiten auszu
schopfen. Kiirzungsformen romischer 
und arabischer Zahlzeichen, Miinzen und 
MaaBe, heraldisch-genealogisc:her, Pla-
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neten- und Tierkreiszeichen mit einigen 
Besonderheiten runden die Tabellen ab. 
Sogar der Selbstmord ist graphisc:h 
durch eine Art von schragem Dolch an
gedeutet, der in das namliche Quadrat 
und den weiblichen Kreis hineingesto
chen ist (S. 302). 

Hans J oachim von Brockhusen 

Wilhelm Niemeyer hat die von ihm vor
gesehenen Besprechungen der nadtste
henden Werke nicht mehr vollenden 
konnen. Eine ausfiihrliche Anzeige er
folgt im nachsten Band des ZHG. G 

Hen n i n g K a u f m ann: Geneti
visdte Ortsnamen [ = Grundfragel1 
der Namenkunde, Bd. I1.] Titbingel1, 
Max Niemeyer, 1.961.. XII und 2265., 
Lw. DM 32,-. 

Rei n h a r d Wen 5 k us: Stam
mesbildung und Verfassung. Das 
Werden der fruhrnittelalterlidten 
gentes. Koln. Bohlau, 1.961.. X und 
656 5., 2 Karten, Lw. DM 58,-. 

Rolf Hachmann, Georg Kos
sack, Hans Kuhn: Volker zwischen 
Germanen und Kelten. Schriftquellen, 
Bodenfunde und Namengut zur Ge
schichte des nordlichen Westdeutsch
lands urn Christi Geburt. Karl Wach
holtz. Neumunster. 1.962. 1.44 S., 
1.1. TafeIn, 1.6 Karten, Lw. 16,80. 

Ha n sPa t z e, Die Entstehung der 
Landesherrschaft in Thuringen, I. Teil 
[ = Mitteldeutsche Forschungen 22.} 
Koln. Bahlau, 1.962. XVI und 692 S., 
36 Stadtplane, 1. Faltkarte, 2 Stamm
tafeln, kart. DM 68,-. 




