
170

Hohenlohe. 42 Bildtafeln. 3. Auflage. Bayreuth: Hans Schwarz o. J. 2 DM. —

Burgen und Schlösser in Hohenlohe. Schwäbisch Hall: H. P. Eppinger 1960. 48 S.,
davon 38 Bildtafeln.

Beide Bildbändchen illustrieren in ansprechender' Auswahl Hohenlohe für den Frem-
den. Das Schwarz-Bändchen, das in der 1. und 2. Auflage unter dem richtigeren Titel
„Schwäbisch Hall, Hohenloher Land“ erschien, hat vorwiegend Aufnahmen von Lala
Aufsberg, in der Neuauflage in veränderter Reihenfolge, und einen kurzen einführenden
Text von H. Langenbucher; die Bildwiedergabe ist schärfer. Das Eppinger-Bändchen,
dessen Aufnahmen meist von Manfred Schuler stammen, hat den einführenden Text von

Rudolf Schlauch. Wu.

Langewiesche Bücherei. Königstein: K. R. Langewiesche. Je 48 S. Der

Kraichgau zwischen Odenwald und Schwarzwald (Text Hugo Hagn, Aufn. Helmut

Krause-Willenberg). — Der Steigerwald (Text Otto Meyer, Aufn. Ingeborg Limmer).
Beide Bändchen geben in ausgezeichneter Bildauswahl einen lebendigen Eindruck der

jeweiligen fränkischen Landschaft, ihrer Siedlungen, Kirchen, Burgen, Kunstwerke. Der

knappe einführende Text charakterisiert die Landschaft, wobei besonders Otto Meyer
einen vorzüglichen geschichtlichen Überblick gibt. Die schöne Sammlung (in der ja auch
Komburg und der Creglinger Altar vorliegen) verdient nachhaltige Empfehlung. Wu.

Karl Sigismund Kramer: „Bauern und Bürger im nachmittelalterlichen Unterfranken.“
— Eine Volkskunde auf Grund archivalischer Quellen. 232 S. Würzburg: Schöningk
1957. 10 DM. (Veröff. d. Ges. f. fränk. Gesch. IX, 12.)

Der Schlußsatz des Buches lautet: „... daß aber historische Volkskunde — und dies
Wort für meine Wissenschaft möge mir freundlich gestattet sein — der ringenden Gegen-
wart ein gültiges Wort zu sagen, ist meine feste Überzeugung.“ Er klingt beinahe wie

eine Entschuldigung, und angesichts der Reichhaltigkeit des Dargebotenen ist dies über-
raschend. Doch muß man die heutige Stellung der Volkskunde als Wissenschaft vor

Augen haben, um ihn richtig würdigen zu können. Die Volkskunde ist heute in einem

Umbruch begriffen, sie hat sich vom Geschichtlichen gelöst und sich weitgehend gegen-
wartsnahen Problemen zugewandt, eine enge Verbindung mit der Soziologie ist einge-
treten. Die historische Volkskunde wird heute kaum mehr gepflegt. Nach ihren Zielen
ist aber die vorliegende Veröffentlichung ausgerichtet, ihre Methoden waren bei der Ab-
fassung richtunggebend, und historische Quellen wurden für sie benutzt. So bekennt sich
der Verfasser ausdrücklich zur historischen Volkskunde. In mühsamer Arbeit hat er die
Akten des „Alltages“ in den Gemeindearchiven durchgearbeitet, die Bürgermeister-
rechnungen, Kellereirechnungen, Heiligenrechnungen, Gerichtsprotokolle durchgesehen
und über 20 Archive Unterfrankens ausgewertet. Die Ergebnisse machen das Buch nicht
nur für die volkskundliche Erkenntnis bedeutsam, sondern es wird auch für die Ge-

schichte des Bauerntums ein Quellenwerk bleiben. In dieser Verbindung von Geschichte
und Volkstum liegt sein Hauptwert. Dem Verfasser ist zuzustimmen, wenn er ebenfalls
im Schlußabschnitt meint: „Doch wer sich durch dieses Buch hindurchgelesen hat, wird
sich der Einsicht nicht verschließen können, daß es von Wichtigkeit ist, sich eingehend
und eindringend mit der Wesensgeschichte der namenlosen Bürger und Bauern zu be-
fassen, sich vor Augen zu führen, in welcher Weise sie zwischen den machtpolitischen Ent-

scheidungen und über sie hinweg ihr Leben in Angst und Not, Freud und Genuß, Alltag
und Feiertag geordnet und gestaltet haben.“ Sch.

Konrad Poepelt: Die Verschwägerung der Heimatvertriebenen mit den Westdeut-
schen. Neustadt a. A.: Degener 1959. 68 S, 7,50 DM.
Mit den Mitteln einer differenzierten mathematischen Statistik untersucht der Ver-

fasser die Heiraten der Heimatvertriebenen in den Jahren 1950 bis 1952, aufgeschlüsselt
für Kreise, Städte, Landschaften. Er bietet damit einen wichtigen Beitrag zum Pro-

blem der „Assimilation“ und damit zu einem der wichtigsten sozialen Vorgänge der
Gegenwart. Die herkömmlichen Begriffe der Auslese, Siebung und Wanderung als
Ursachen von Veränderungen innerhalb eines Volkes werden in einem Ausschnitt aus

der Entwicklung ergänzt und verfeinert. Dabei ergeben sich nicht nur Feststellungen,
die der landläufigen Beobachtung entsprechen — mehr Einheiraten in Städten und
dichter besiedelten Gebieten sowie bei der Jugend, weniger Einheiraten in Gebieten
konfessioneller Minderheiten —, sondern auch manche überraschende Feststellung: daß
z. B. die Einheirat Heimatvertriebener nicht in den Gebieten des Frauenüberschusses am

stärksten ist, daß sie sich nicht nur in der sozialen Unterschicht, sondern gerade auch in



171

der Oberschicht besonders stark bemerkbar macht, daß die einzelnen ostdeutschen
Stämme sich dabei verschieden zu den alten Stämmen, aber auch verschieden unter-

einander verhalten, daß weniger das wirtschaftliche Sein als das ererbte und neu ge-
wonnene Bewußtsein eine Rolle spielt. Das Gesamtergebnis: Die allmähliche Ein-

schmelzung wird bis 1965 zu einer Wandlung der westdeutschen, zum Untergang der
ostdeutschen Stammestypen führen, geistig noch mehr als vital. Die zahlreichen Hei-

raten in sozial geringere Schichten werden deren Begabung steigen lassen. Stammes-

und Volksunterschiede wirken sich stärker aus als soziale Schichten. Die interessante
Schrift enthält bemerkenswerte Beobachtungen, die zwar in den Jahren des wirtschaft-
lichen Wohlstandes modifiziert werden mögen, aber auch zu stets neuen Untersuchungen
des vielschichtigen Problems anregen können. Wu.

Hermann Bausinger, Markus Braun, Robert Schwedt: „Neue Siedlungen.“
Volkskundlich-soziologische Untersuchungen. 193 S., 39 Abb., 40 Tafeln. Stuttgart:
Kohlhammer 1959. 19,60 DM.

Die politischen Vorgänge des Jahres 1945 ergaben auch in unserer Heimat für die
volkskundliche Forschung neue Aufgaben und Probleme. Menschen, die in ihrer Heimat

in einer durch Sitte und Brauch geformten Gemeinschaft lebten, wurden in die alten

Siedlungen unseres Raumes verpflanzt und mußten sich mit ganz andersartigen Verhält-
nissen auseinandersetzen. Die dabei entstehenden Probleme sind wert, von der Volks-
kunde erfaßt und beachtet zu werden. Besonders fruchtbar wird diese Arbeit, wenn

Flüchtlingsgruppen in geschlossener Form siedeln und in besonderen Ortsteilen neue

Gemeinschaften menschlichen Zusammenlebens finden. Solche Siedlungen können aus

rein örtlichen Erwägungen und Gegebenheiten heraus entstehen, sie können aber auch
wirtschaftlichen Unternehmungen ihre Form verdanken. Bei den ersteren überwiegen die

allgemein menschlichen Bindungen, bei den letzteren stehen wirtschaftliche Notwendig-
keiten, soziale Reformprobleme und gesteuerte Maßnahmen im Vordergrund.

Auch in unserem Raum finden wir solche Neusiedlungen, von denen in der vorliegen-
den Publikation die Arwa-Siedlung in Unterrot, die Heimbachsiedlung bei Schwäbisch
Hall und die beiden Niedernhaller Siedlungen, eine am Stadtrand und die andere auf
einer mittelalterlichen Wüstung in Waldzimmern, sowie Backnang behandelt werden.
Die Arwa-Siedlung und Waldzimmern verdanken ihre Entstehung der Initiative von

Unternehmern, die andern sind gewachsene Ortsteile.

Die Veröffentlichung ist eine Gemeinschaftsarbeit, die vom Ludwig-Uhland-Institut
getragen und geleitet wurde. Studenten des Instituts haben die Erhebungen zu den ein-
zelnen Arbeiten gemacht und gestaltet. Im Vorwort ist die Leitlinie dieser für die würt-

tembergische Volkskunde neuartigen Veröffentlichung in dem Satz festgelegt: „Es geht
nicht mehr bloß um die Kulturgüter und ihre autonomen Zusammenhänge, sondern auch
um die Funktion des Kulturgutes in dem jeweiligen Kreis seiner Träger.“ Aus dieser pro-
grammatischen Festlegung leitet sich die methodische Untersuchung, die Schwerpunkt-
gestaltung und letztlich auch die Zusammenfassung der Ergebnisse ab. Weiterhin ist aber
daraus zu folgern, daß sie erst ein Anfang ist und daß eine dauernde Beobachtung not-

wendig wäre, wenn „die Funktion des Kulturgutes in dem jeweiligen Kreis seiner Träger“
erkannt werden soll. Sch.

Heinz-Eugen Schramm: L. m. i. A. Des Ritters Götz von Berlichingen denkwürdige
Fensterrede. Tübingen: Schlichtenmayer 1960. 134 S. 111. 9,80 DM.

In amüsanter Weise plaudert der Verfasser über den volkstümlichen Spruch, der durch
Goethes „Götz“ in die Literatur einging, und bringt zahlreiche Belege aus Volksmund
und Geschichte, aus Presse und Literatur. In das Fränkische führt nicht nur Götz selbst
(S. 12), sondern auch die Bürgermeisterin von Crailsheim (S. 30) und der Blecker von

Buchen (S. 33). Daß es sich rechtens um einen schwäbischen und nicht um einen frän-
kischen Gruß handelt, wird (S. 65) einleuchtend dargelegt. Die Zusammenstellung von

Steinbildern der Komburg (S. 16 und 56), Langenburg (S. 48), Buchen (S. 64), Öhringen
(S. 104), Unterriexingen (S. 40), Tübingen (S. 64), Freiburg (S. 32), Goslar (S. 32 und 64)
und Bonn (S. 112) ist interessant. Allerdings läßt diese Zusammenstellung den Wunsch
entstehen, noch mehr Belege solcher Abwehrfiguren von Türmen und Toren und ihre
volkskundliche Deutung zu erhalten. Denn natürlich hat nie eine Bürgermeisterin die
Feinde mit dem Anblick ihres Hinterteils abgeschreckt; aber daß dieser heidnische Gesäß-

zauber von der Volkssage nachträglich auf ein bestimmtes Ereignis — eine Belagerung
von Crailsheim — bezogen wurde, scheint uns ein interessantes Gegenstück zu dem um-

gekehrten Vorgang, wie nämlich das Unglück der Waldenburger Fasnacht in der Sage
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