
Lite r at ur. 

Wa lde c ki sc h c J~a n de s kund c. Till Auftra ge d es Gcsc hi c h t s 
verci n s fUr Wald ec k und Pyrm o n t h c r a u sgege b c ll YOll 

Dr. ) rlktor Schul tze, Pr o f ess or an d er Ull ivers it ltt Gre if s 
wa ld. Mit 2-8'2 Abbildungcn und 61'afeln. l\Ienge ringh:'H1scn 1909 . 
Kommissionsvcrlag der Weigclschen Hofbuchdruckerci. V Ill , 419 S. 

Es wil ro ci lle reizvo ll e AuIgabe, d ie Heimutskullden, wclehe 
F. Pfister und Oc. La ndau in den Jahren 184.0 und 1842 filr Kurhcsscn, 
T~ . Cllrtze 1850 f iir Waldeck iicfcrtc , nach Gcist, ]Ilhal t und Auss tattung 
zu vergle ichen mit dom groBcll Werkc, dus unter Carl He6lers Lcitlmg 
neuerdill gs in Marburg crschien und mit dcm vorliegendcll Band. 
AuBerlich wilrde vor aUem zu GunstCIl der nOllen Gabon die reiche 
Untcrs tiitzung des Wortes dllfCh bild.liche DarsteJlung hervo rzlI hcben 
sci n, und diese Errllngenschaft des Lichtdrucks ist nicht hoch gellug 
einzuschii,tzen, wcnn a.uch von kUnstleri schem Gesichtspunkte ;lU S di e 
Ausstattung zweier uLl derer Illterer bekannter Blich er, Cc. Lundau 's 
maleri scher AJ1Sichten vou l·lessen ( l842) und des .,Kurfilrste ntulll s 
]lessen in malerisehell Originalansichten" (1850, neu ausgcgebcn 1858 
und wieder L8OO, Durmstadt, G. G. Lange) entschieden huller stcht. 
llesonders gut.e Photographien lagen fUr Stadt Landau und UlIIgegcud 
(S. 49 f .) unci fUr deu 5 . und 6. Teil des ers ten Hauptabschni tles " Die 
waldecki sche Dorfki rche" unci "Gcschichte des FiirstcntllTll s W." vo r. 
Vi kto r Schllltze, del' d iese Kap itel und ein auderes "Die I<irche" 
1ieferte, hat eincn statUichen Stab von Mitarbeitern , l ch ziih le drcizchu , 
gewonnen, !lach dem er im Jahre 1001 dell Plan des Wcrkes im Vor
sta nd des Geschichtsvereins fUr W'lldeck uml ])y rmout angeregt huttc. 
Die meisten vo n ihnell s ind durch fr iihere Arbeiten zur Waldeckischen 

. Geschichte, insbcsondere durch Bcitrage zu den Waldecki schcn Gc
schichtsbliittern auch den Lesern di escs Litcmturtcils bekannt. Nn hez ll 
di e HitUte des Bandes fii ll t di e Beschrcibnng des Fii.rstentu lll s Wa ldeck, 
am eillgehendste n ist die der SUitIte Arolsen, Wildungen, Corb;lch. Acht 
Verfasser hllbcn mitgcwi.rkt, am meisten Kar l L(liff m iill er, biswei len 
mehrere fiir die Schilderung desselbeu Ortes. Die VcrbiJldllll~ des 
Landschaftli chcn lUld des Gcschichtlichen war gegeben, ieh wilrdo cs 
dallkbar empfindcll , wcnll die Vcrfasscr in allspfuchslosen An rnc fkulI~cu 
die Sonderliteratu r verrnerkt h ii.ttell , aliI der sic fuBen . Boi oi ll um Zu
Stl mmenwirkell akademisch }Uld nichtakademisch gebildetor Vcrfasscr 
ist cs selbstvorstandlich , daB der Ton IUld die wissell schartli chcn Vor
bedingullgen der Mitarbeiterschaft recht ,'erschieden sind , aher im 
AlIgemeinen habe ich den Eindruck erhalton, immer von dom zu-
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standigsten Bcri chlcrstattcr bclchrt zu werden. Jeh ncnne die ubrigen 
Tei le def erstcn Hauptabtcilung : Das Yolk uod seine Sprache (m it 
Spmchprobcn aus dern 15., 16. und 10. Jahrh .) von Dr. E. J~owe, Das 
waldeckische Dorf vo n L e hr c r J( ijhle (eincm trcfflicheH Kenner del' 
Sitten und Briill che), Bevolkcrungs- und Gl'U lldbcs itzgesch ichte von 
Dr. A lb e rt St rackc (vg l. Ztschr. 4 t , 341 I .), K:'lpitel, wclche dcm 
Germanisten, dem Volkskund lcr, dem Wirtschaftshistorischcr manches 
wiJJko mmene Materia l zuJUhrclI . Fiil' die zweite Hanp tahte ill1ng "das 
FUrstcntum Pyrmont" liefcrlc zwci Ucitrage F r anz Wei ni tz- Ber lin , 
fiir die d.ri tte "Stunt, Kirchc, Sch ule und MiJiUir" den erstclI: 
Dr. Fr i edric h B ottohol", den dritte n Pfarr e r A ug u st Ko c h , dell 
Jetztcn F r e i her r v 0 n D a l wig k , dossen :-:Gcsehiehte der wnldoeki sehen 
lUld kllrhessisehcn St:uu mtruppell des 83. IIlIIUlterie - Regiments" der 
Lese r an ande rer Stell e di eses Bandes gcwlirdigt findet . Jhm verdankt 
man au cb den Sta mrnba.1I1ll dor Flirsten lInd Grafen zu WRldeek. Das 
Ganze erscheinl mir so ge lu ll gen, daB ein Varn hagcn lWd Curtze a n 
def Frueht , wcl ehe lIur dem "on ihncn besteUten Aeker erwRehsen ist, 
illl'e Frcude Iwhcn wO rdcn, d ilS Buch ist durc11 zogen "on warmer 
Liebe Zllr Wa ldcekischell ll cirnut lInd winl solche weeke n. }jlit Stob 
darf das kloinc Land bl ickcn a ur den Kreis von Waldeekcr Miinncrn , 
we lchc im dcutschcn Geistesleben dcs 19. Jahrhullderts cine hervo r
ragendo Rollo spicHclI, ieh li en ne I1UI": ChI'. Rarl J osias von Bunsen, 
Chr. D. H;:weh, Fricdri ch Drake, Wil helm Kaulbaeh un ci August Orth. 

lllarburg. K. lVetlck. 

Puul lIeitie lbnch, Die Ge s c h ichtc derWi lh elm s hoh e. Mit ri tel
bild, 92 Abbildungcn und oinem S ihmlionspla n. Leipzig 1909, Ver
lag vou Kl inkha rd t & Biermnnn. 40'2 S. Gch. 6 ~ I. , geb. 6 .M. 

Dies gcgen E nde des .J a hres 1[108 erschiencll o Buch hat schon 
seiuen Weg ill weite Leserkreisc gefunden. Knnpft s ich doch ein maonig
fa ehes lnteresse an d ie Geschiehtc des herr li ehen Flcckes Erde, auI 
dem Na tur und liirstl iche BauJust einen so schonen Hund geschJossen 
habell , dall u.ns hellte, mag il uch das eine lInd andere Gebilde del' 
Kunst vor dem kriti sehen Urteil ni cht bestehcn, das Illeistc fast als 
urspriingl ieh zlIsammcngehorig erscheint. Der Absol utis lllllS hat hier, 
wie in mancher anderen deutschen Hesidenz ei ne grofje Erbschaft hi nter
Jasscn, dercll s id eine spa.te Nachwelt frellen kann , auch wellll jene 
fiirstlichen Bj.l.uherren nieht ihr Wohl , sO lldel'll d ie Befriedigllng ihrer 
Liebhabe rei und den personli chen Nachruhm im Augc hatton. Nu r in 
Urkunden und Chronikcn leut no ch das Audenken a n das Augustine· 
rinnenkloster, das am Weillcnstein im 12. Jahrhundert erriehtet wurde, 
di e J agdlust derLa ndesvater JlhiJipps des H.oehherzigell, Wilhelms des 
Weiscn nnd :Moritz des Gelehrten hat keine Spurell zuriickgeiassen , aber 
wie nun schon fa.st zweihllndert Jahrc, so winl a uch ferncrhin von del' 
Hohe des Habiehtswa ldes di e Gesta lt des Herkules weithin mahncn, 
daB hier in den Anlagen des Kar1sberges ein reieh lJegabter Fiirst sich 
ein g roBartiges Denkmul gcschaffen hat. Dem Nahertrctcnden ersch1 ieBt 
sich mit dcm gewa ltigen SchloB, mit dem Aqu~idu.kt , dem SteinhtHer
schen Wasserfnll und der Lowcnbllrg di e E rinnerung a n den bohrenden 
Ehrgeiz des letzten La ndgrafen nnd ersten Kllrfiirstcll Wil hclms IX . (I. ), 
der 'll1eh, den Namen des schopfcri sehen Urg rol3vate rs verdriingcnd, 
Sehl oB und Park naeh s ich, Wilhelmshohe, ll 1.1nn tc. Wie neun J ahre 
nuch dieser Tltufe daraus cin .. Na poleoll shohe" wurde - fitr knapll 
sechs Jahre - und wie nuch kaum zwci Menschenaltern ein anderer Na~ 
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po]eon a]s Gefangener cines deutschen Kaisers und hessischcn 1.llndes
harm hier trU be 'fage fri stetc, d.i csc FiheD UmschHigc fUrstli cher J~c lJcns
schicksa le iiben sichcr einen gronen menschJichen Rciz und habclI mit 
ihren Hegleiterscheinungen zahlrciche SeileD des stalt lichcn Buchcs g-c
Hil1 t ; se in ti eferes l ntcrcsse Jicgt a.b er <l och in der Gcschichtc der 
Parka lllagcn nod der Hauten, danebcn ill der Umscha ll , wclchc Auf. 
nahme das in W. Gcschaffcne bci den fiihrenden Gcistcrn del' Nntio rl 
gefundcn hat. Gerade die Jotzte All fgab c lag H. Dank seiner wc it. 
rcichcnden J~iteraturkel1ntnis sehr gut, und manches fiil' scinell Urhcbcr 
bczeicltnende Wort hat er uns vorgcfiihrt (S. 182, 200, 2O-J., 252, 255, 
271 f. ), er hattc ilmen mehr Nachdruck geben konnen, WOIl I1 er, miL 
ge ringen Zutaten, sie aIs dOll Ausdruek de l' weehselnden Geschlllllcks~ 
riehtungen charakterisiert hiitte. Fiir d.ie Gcsch ichtc der Anlagell unci 
DautclI hat H. ein groBes Aktc.nmaterial ausgeschopft, ohne daneben 
die gc(huckte l~itenlhlf zu iiberschen, er hat sich dum it cin groBcs 
Verdienst erworben, £loch mull ieh bemerken, daB Ill. E. die an nali sti schc 
VorfUhrung der :IUS den Akten unci Rech nungen gewonnenen Sto rf
massen auI mangel llder Verarbeitung be ruht. Sie hUtte £lurch knapp u 
sachliche Zusammcllfassung ersetzt werden mUssen, rUr andoros wUro 
Platz in Dei lagcll gewcscn. Hervorgchoben sei das Ergebnis (S. 41 lI . 

43), daB Landgntf Karl nicht erst wiihrend seiner ihllienischen Reiso 
des .J ahres 1700 Z ll den eigentlichen Anhlgcn inspiriert worden ist, daB 
man vielmehr bereits in den Jahren 1696- 1700 pl'U1mli8ig mit den 
beziiglichen Arbeiten vorging, daB lIbcr das in ]talien Gesehaute die 
spatcre All sgesta ltung del' Kaskl.l.den unJ age beeillfi ll ilt hat. Besonders 
hinweisen Illochte ieh uuch anf H.'s Ausfiihnmgen libel' di e Mee del' 
Herkn less tatue und des Gig:lllten Enzeladus (S. 125 f. , verg1. dell Aus
zug uus dem ila lienischen Tagebuch Klaute's S, 46), wenn sie mir i.luch 
nicht erkmren, was diese Gesta lten cben an dieser SteIle ZlI tun habell . 
lch dun nicht we iter anI ei nzelnes eingehell. Die Vcr!agsbuchhandJung 
hat du rch reichcn Bilderschmuck das Buch no ch anziehendcr gesta ltet. 
Weun die Zcittnfel (S. 394- 8) mit Sei tcllnachweisungen ve rsel1 clI wH ro, 
so ko nnte sic cinigermaBen dus leide r Iehlende Register ersetzeu. Dell 
Schl uB des Bandes bildet ein Ve rzeirhn is del' archiva lischeu und ge~ 
druckten Quel1 en un t! cin l) Jun des Pa rkes. ]n Summa eine d ;tllkens~ 
we lie, erfreul iche Gabe! 

Marburg. K . Wefl.ck. 

A. n eck- e r, P Ian'er, Ge s c h i c hte d es Ki r c h s p i c l s Nctra. J!)()8. 
Drllck It . VerJag von Carl Bna.un, Wan fried. 119 S. 

Es ist mit Freuden zu begriiBen, WCIl Il eiu Pfarrer in solche r 
Weise sich del' Geschiehte des Kirchspie ls, mit dcm ih ll cillc iUlIg
iiih rige Wi rksamkcit verbundell hat, widmet. VcrhtiJtnislllUBig tl ell 
breitestcn Haulll (25 S.) nim mt begreif1icher Weise d.i e Schildenmg del' 
k irchliehen Verhi.iltn isse seit dem 16. Jahrhundert ein, da noben dio 
Nachrichteu ii ber di e Schule in der gleichen Zeit. Kirchcnbii chcr, oi l! 
Totenbuch, Akten uud Rcehnungen haben hie r reichen Storr VO II ku l! ur
geschiehtlichem Interesse gcliefe rt. leh hcbe beispic lswciso d {,11 , chul ~ 
meistcr von Hittrnannshausen - dies ist di e andel'e lClllri ude des 
KirchspieIs - hcrvo r, der von 18 t2- 35 wirkte, im Sommer bci ei nem 
Dauern im Zehntell sehnitt und nebenbei das Schne iderh nndwcrk nbtc. 
1835 wurde er mit einem Jahreseinkommen VO Ll 20 '1' 11 101'11 pensionicrt. 
Da.s bezeichnete Materia l hat auch fiir anderc Kll pito l, illsbcsontierc 
Ili r das 17. und 18. Jahrh undert, mallcho interesslInto Noliz geliefert~ 
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Fur das Mittelalter hat def Vcrfasser mi t anerkennenswertem F leiB die 
urkundlichcn QueUen zll sammcngctragcll - Icider ohoe jeden Hinweis 
anI die von ihm benutztcn Druckc, wodurch Herichtigullg und Erga-n
zung durch spiitere crschwcrt wird. Die Stiftung der Kapellc anI dcr 
Boyneburg dUTch Kaiser F ri cdrich I. ist natlirlich nicht lU8 erIolgt, 
viclmchr 1188. B. hatlcidcr O. Dobcucckcr's Regcsta diJllomatica nee 
non epistolaria historiae '('hu ri ngi,lc 1- 111 , 1 (1896- 1004) nicht bcnutzt. 
Da Dobcnccker (Vorbcm. ZlI Bd. l S. VIII ) mit Recht "den Ringgau 
und den darin geJegenen comitatus Netral' 'l'hliringen zuwcist, so kOllllte 
n. bei ihm bis zur l\Iit-lc des W. Jh . das beziigliche urk uudl iche Ma
teriul finden. Bd. 11 Nc. GO bcgcgnct jn ciner Hersfelder Urkunde cm 
Dudo von Netra" den B. nieht erwilhlll. - Stimmungsvoll sehlieBt das 
Biiehlein mit eine r iiebell swiirdigcn Eriu llerung des Huehhll-ndJers Frie
drich Perthes an das Dorf Hittman nsha ll son, dessen er "nie vergessen 
werdel' dossen fr eulldl ichc und gcfa.1l igc, kraftigc und gcsehickte Bo
woh.n cr bei einem Achscnb rueh an ei nem Marzsonn tag des Jahres 1822 
don Wagner und Sehmicd zur Wiederherstel.lullg des Verthes'sehen Reise
wagons zwulf StundclI lang uuterstiitzlen und kein Trinkgold nehmen 
wolJten. Wr. Perthes lA)bclI I I1 \ 12.) 

Marbltrg. K . lVenck. 

K. Schiincwahl, Lehrcr, lI o i m at s k l i~ n ge a u s d em Kre i se 
Ki r e h h Iti n. Eiuc Chrollik der St,adt Kirchhain lIud ti er Ilml iegendcn 
Ortseh:tftcn. l~li t 8 Abbildungell , toi ls Ilach Photographien, teils 
naeh l\lerian.] Jul ius Schrudor, Kirchhai n. 94 S. 1008. 

Dor Wert des :tlls}>rtIeldosen lIe fles li cgt in MittciJungen aus 
ei Der a lten handsehriftliehen Chronik der Stadt, di e sieh im Besitz des 
BUrgermeister Prediger befmdet. - Der Vcrfasser sagt ni cht, aus welchor 
Zeit sic stammt, jeh Hloehto ann eh men (S. 19) erst vorn }~nde des 
18. Jahrhunderts. Daneben stehen AusfOhrungen "nach Land:U1", naeh 
Hochlmts Statistik der cvungclischen Kirehe im Reg.-Uez. Cassel (1872), 
nach W. Ko lbe, Hessische Volkssittcn, 2. A. 1888 tlnd DCl'selbe, Heid
nische Alterthlimer in Obcrhcssen, 1881, Sagen nach ])fister, Kolbe, 
Wolf. Dor Verfasse r sollte seine Quellen nach Tite!, E rseheillungsjahr 
und Seite bcnennen. Er hatte die Urkumlcll des Deutschordens statt 
im Marburger Archiv naeh Wyss' Hess ischcm Urkundcnbuch I - HI 
(18'l9- 99) benutzen IUld sieh von den troffliehen Persollen- und Orts
verzeichn issen im ersten und dritten Uande viel Stoff naehweisen lassen 
konnell , er lllu.6te auch K. Heldmann, Gesehichte der Deutsehordens
hallci Hessen in dieser Zeitschr. 30 (1895) z. B. S. 67 f. cinsehen. 

Marburg. K. Wenck. 

i>tto Wllgenfiihre r, Kloine H e imatkulld e de s Kr e i ses Graf
seha f t Se h a umbur g. FiirdenSehulgebrauchbearbeitet. 2. Aufl. 
Rintcln , Boscndah 1. 1909. 126 S. 

Gem sage ieh cin Wort von diesem "Sehulbuch", das in seiner 
.Art ganz vo rtremieh ist lUId mir wohl geeignet erscheint geschichtlieho 
Anschauungcn iiberhal1Jlt in weite ren Krcisen zu verbreitcn. Was der 
Verlasse r sich crarbeitet hat, triigt er in klarcr Form vor. Dem ersten 

"J'eil "Land und Lente" folgt S. 49 f. del' zweitc : "Seha umburgisehe 
Gcschichte fUr den Unterri eht in der Heimatgeschiehtc nuf der Mittel
lmd Obcrstufe", endlich S. 11t f. ein Anhang "Sagen und Volkserziih
lungeD nus der GraIschaft SchlllUnburgl', fUr die z. T. KoUegen nls 
Gewiiirrsmiinner genannt sind . Eine Berichtigtmg zu S. 61 ! Dienstag, 

• 
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plattd. "Dingestag'" hei6t dioser Tag nicht oaeh dcm cohtcn Ding, SOIl

dcrn nach dem Gott, uuter dessen Scbutz die vornchmstcn Gerichts
versammJungcn slanden. VicUeicht bringt eillc 3. Aun. cinige lli lder 
oach Siebern-Bnumcrs Bau- ood Kunstdenkmlilc rn dor Grarschaft 
SchaumbUl'g (1907) vg!. Ztscltr. 41, 294 I. 

Marburg. K. lVellck. 

·W. Heinz, Dipl.-Ing. , St udi eD liber die e h emaligo fr c ie Rei c h s
stadt Wetzlar nod ihr o BauteD. Dissertation dor I{onigl. 
Technischcn Hochschule zu Hannover. Wctzlur 1007, Schuiizlcrscho 
Bnchdruckerei . 59 S. [26 lliIdertafeln und 1 Karte.] 

Ein aus Wetzlar gebiirtiger Archjtekt handelt in flii ss igcr an
sprcchender Form Ubee die RIte Stadt I } die StruBcn uud dell Vcr
kehr (S. 6- 13), 2) die Stra3ell und die Goblinde (S. 16-25), 0) di n 
Gcbiiude (8. 26- 58). Das Schwergewicht liegt m. E. in deu AII !J~ 
fuhrungcll iiber das bcimische Fachwerkhaus S. 26 f., die bez iiglichclI 
Beobachtungell beruhen aur vcrgleichenden Ansch,lUnngen, die der Vc r~ 
Ia.sser auf Reisen in der weiteren Umgebung Wetzlars gewonncn hat. 
Fur den Dom (S. 38 f.) Jag ilun mancherlei J~iteratur vor. Der inhaJt,. 
reiche Aufsatz von G I 0 i.i J nlnschriIten und Wappen an alteD Wetzlarcl' 
Bauten" im 1. Heft der M.itteilungen des Wetzlarer Geschichts\'e rci ns 
hiitte nicht nul' nebenbei erwHh nt werden sollen. Das Ganze ist, nicht 
zum wenigsten durch die vorzuglichen Lichtbilder, die sich auch Iluf 
Fachwerkbauten von J~aubach , <l ieBen, Alsleld, Biidingen, Limburg, 
Grunberg beziehen, woh1 gecignet, vieWiltige A.nregung zu gcw~lh_rell. 

Marburg. K. lVenck. 

lInrtnUlllll llrenz, Burg und Stadt Friedb erg - 1410 (llhiJosoph . 
Di". Marburg 1900). 115 S. 

Einen erfreulichen Beweis dafiir, welchen Vorteil die angemeino 
Vcrfassungs- nnd Rechtsgeschichte aus 10kalbegrenzteD Untersuchllugen 
gcwinncn kann, l iefert die vorliegende Arbeit. Der Verf. hat si ch hier 
eiDs der interessantesten Kapitel der VerfasslUlgsgeschichte zur Allfgabe 
gewll.hlt, das VerhaItnis zwischell Reichsstadt und Ueichsburg. Jlierriir 
bietat F ri edberg vielleicht das beste Beispiel) das sieh iiberhllupL fi ud Oll 
HUlt, all ch liegt jetzt in dem }1'riedberger Urkundenbuch das re ich_haltigo 
Material bis 1410 gesichtet vor, das l\Ienz geschkkt vemrbeitet hat. 

Tn aUen Reichsstadten , in denen Burggrafen sa Ben, nalunen dieso 
ja. einen gewissell Anteil an den Verhiiltnissen der Stadt. Dieser ist :the .. 
Ilirgends so ausgepriigt wie in Friedberg. Deon hier wil'd dem Burg
grafen bei der VerJeihuug se ines Amtes gleichzcitig das Richtemmt in 
Burg und St<l.dt ubertragen. Dies ist natii.r1ich von auBerordentlichcr 
Bedeutung. Denn wenu er anch keioe obrigkeitlichen Bcfuguisse libel' 
di e Stadt erh iilt, so wird sein EinflnB do ch eill sehr groBer. Er sctzt 
den Schultheifi cin, er hat Einfl uB auf die Walll der Schijf{en, des Oe~ 
ri chtsschreibers und der Bnttel , kllrz das ganze Gerichtswesen steht in 
Abhll.ngigkcit vom BllrggraJen. Dagegen hatteo die Bllrgmannen kcinc lI 
Sitz irn stiidtischen Gericht. Diese letztere llehallp tll ng giht dcm VorF. 
Gelegeuhcit (S. 21 If.), einmal scharf zwischen den Begriffell milites unci 
en_streDses Zll scheideu, so daB diese beiden Worte kiinftig Dicht mehr 
Zll Vcrwechslungen AnlaB gcbcn werden. Hieran schlieBt si ch die Ue~ 
Sl)r~chung de! Entwickel ~ng der e.inzelnen ausfiihrend~n Organe dnr 
Genchts barkelt: des SchoffenkoJ] cgllllDs, des SchuJLh mBen-, des Gc~ 
ri chtsschreiber- nnd des BiitteJamtes; fnmor <lie \'orschiedeucn Artell 
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des Verfahrens bei Klagen zwiscllen Burgmannen und BUrgern, die Ein
setzung "on Schiedsgerichten und das Verfahren gegcll schadliche Lento. 
lm 9. und 10. Kapitcl fo]gt die EntwickiLUlg d Cf stlidtischen Behorden: 
des Rates und des Biirge rmeistcrarntcs. Bei ersterem ist cs nun von 
grol3er Hedeutung, daB seit WOG a lI ch Burgmannen und zwar zunachst 
G im Rate sitzen. Damit erlan~tc die Hurg einen groBen Einflu6 auf 
die innore VerwaHung def Sta,dt. Und al s dann mit dcm Ende des 
14. und am Anfan~ des 15. Jnhrhundcrts infolge pekuniarer Schwierig
keiten Friedbergs Niedergang begi nnt llnd die Stadt ihre Besitzungen 
verpflinden mull, da. wird cs del' Hurg leicht, die einzehwll Pinnd
teile an sich und die St;ult in Abhilngigkcit von der Burg zu bringen. 
Die finanziellen Schwierigkci lcll der Stadt werden vor aHen Dingen 
dadurch herbeigeHi hrt , daB die Hurg ,kmft kai serli cher Privilegien von 
der Abgabc der stH,dti scholl Sto LL orn bcfreit wa r oder gal' einell Anteil 
danm hatle. Hieml1s cnt sta lHl olI natii rli ch zwischell llurg und Stadt 
bestiindige Streitigkeitoll , (l ie abel' ;111 e zu Gunston del' Burg endeteD. 
Den SchluB dol' inte ressant on UJlte rsuchung bilden dnnn zwei Kapitel 
liber die Streitigkciten zwischcn BlIrg und Stadt wegen des Bifanges 
und des J\iwfes bcdcpflichtigcl' lI itll sc r <inrch Burgmannen, die jedoch 
schl iclHi ch 7,1l oiue r E inigll ng fii hrtoll . 

So ha t dol' Vc rr. scine Allfga ho gliicklich gelOst und uns vor 
<1 l1 em auch gczc igt , Wtl. rt llll cs gcradc in Friedberg, illl Gegensatz Zll 

den mcisten ande l'C'n H.eich ss titd tell , det' Statlt nicht gelang der llurg 
Herr zu we rden, sondern geradc diese cs war, di e sich die Stadt unter
wad. HoHonllich bl'ingt :weh die Fort:setz llng des Friedbergel' Ur
kundenbuches ciue FOl'tsct.zllng dieser Unte1'sllclllmg, die uns zeigen 
kann , wie die Burg ihre so erworbeno Machtstellllng nUll aus niitzte. 

F. Schillmann. 

Di e Ban· und Kun s tdenkm id er im R egie rlln gs b ez irk 
Cas se l. Band 11. Kr e i s Frjtzlar. Im Auftrage des Bezirks
verbands des Hegierungsbezirks Cassel bearbeitet von C • .AJllllr<l 
"011 Drach, Dr. phi1. llnd Bezirkskonscrvator . '1' :1£ e ] ban d mit 
244 Tafeln ll1~ch photographischen Aufnahmen und Zeichlllwgen. 
GroB Quart. T oxtba nd 108 Seiten, ebcnfalls GroG Qua rt.. :Mar
bUrg, Elwert'sche Verlagsbuchha.ndlung 1909. Broschiert 3O:M. Ge
schenkband 37 M. 50 PI. Halbfrzbd. 40 M. 

Dus vor kurzem ausgegebene Tnventar des Kreises F1'itzlar wird 
vielen Forschern und AJ tertu msfreuuden eine hocherfreuli che Gabe sein. 
Der Hedentlwg der durin behandelten DenkmtiJer nach kommt cs dem 
Ballde Gelnhuusen nuhe. Auch bci Fritzlar hande,lt cs sich, llhn1ich wie 
bei Gelllha.usen, um ein stehen gebliebenes StUck deutscher Vergangen
'beit, das sich trotz aller Stiirme der Jahrhundetie, trotz Brllndcll und Zer
sWrungen im Mittelaltcr (1071 und 1232), trotz erer Beschiel3uug im Jahrc 
1761 und vor allem trotz del' Verwii stungen aus Uuverstund und Pietat
]osigkei t im neunzelmten Jah rllllndert doch in wesentli chen Ziigen bis 
auf die Gegenwart .e1'ha1tcn . ha ~. ~war ist del' Bischofssitz ~p.~rlos ,1'e1'
schWlUlden, den elll st Bomfatms Itn Jalil'c -711 a f dam -Uurberg ge-

--gtiindet'-ha: , "aueh die Konigspfalz, '\VeMhe im ~O. big 12. Jahrhundert 
so-m::tnche-bodeuhwgsvolle FtirstenYerSammlmlg ~l.UInahTll (vgl . -Ztschr. 
40, 00 , 1St nicht mehr yorha nden; die schonTm 'J'orW rTlle hat das 
n ennzehnt alll'lUn ert "aus"Verkehl'sl'ucksichten " abgeri ssen, das statt
li che Hathaus \Vlu'de zur kLimmerlichell Huine gemacht, Kirchen, ](apcllell 
und bedeutende Stiftskuri cn wurdcn abgebrochen, die mu"Jel'ischen :Miihlen 
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nmgebaut, die mittchLlterlichcn Holzhauser durch Kalkvcrputz ihrer 
]~igenart entkleidet, die alte Edcrbrlicke durch Eiscnko ll struktion ver
schandct. Aber trotz aller dieser EinbllBcn ist cs doch noch cin ma
Icrischcs und imponicrcndes mitte,la lterl iches Stn.d thi ld , das Frilzlar 
lleute dem Rei senden darbietet, nherragt von der hohcn zwcitli nnigcll 
StiItskirche St. l>etri zahlreichen MauerUirmcn. Noch immer Cf

Jlcstcn~di c_ ei.o stige Bcdcutullg dOf alte n 
des festen Sti,itzllU nktes cl'zstiTtiscll-main-

. :te 1 er Al'dhrililing des ci nst so 
die 'IIte Stadt still uod wcilvcrgessclI 
cuzeit. Das hat naUirli ch wcscnllich 

Zllr E rha ltung manches 'C11'vo,II ~ 1l beigetwgcn. Erst sc it kllrzcm hilt 
die Eiscnbahn auoh d.iose sti ll c Oase erreicht, womit ein e neue Epochc 
in der ElltwickJung des SUldtchens einsetzte. 

Die Arbeiten zur Beschuffllng des lite ra ri sch-hi sto ri schen Mate
rial s :tus Archi ven und Bibliotheken wurden Yon Dr. W. Crot.cfcnd 
(t 19<X» und Dr. Fr. GundJach besorgt. Vou den 244 Tafelu des Bi ldcr
bandes (mi t etwa eintallsend Einze ldarstcllungen) sind 172 Tafeln , a lso 
mehr al s zwei Drittcl, del' Stadt Fritzlar ~ewidmet. Sic vcrmitteln dem 
Beschaller ein umfassendes, mit groCer ]~ i ebc zusanunengefiigtes Bild 
der Illten Stadt und aUer Einzel sch ~itze, dje s ich darin erhalten haben, 
.m clt so lcher, di e zwar uach auswiirts gekommen, aber in Fritzlar hei
matberechtigt sind. Neben photographi schen Aufnahmen aus dem Nach
lasso llickells findo l! sich solche vo n der kg!. MeBbildanstalt in Berlin , 
fem er von den Photographen Gust,ty Ewald in Casselnnd W. E bert in 
Marburg und vo n den lkiidern Ernst und I-I einri ch Wenze!. Dazll zah l
reiche zeichneri sche Aufn almtell von den beiden zuletzt Genanntcn lUld 
von dem Architeklen Wyczynski . 

Den GlanzlHmkt der bildJ ichen Wiedergaben slellt natlirlich di e 
Stiftsk irche st. P etr i dOlI', del' all ein 116 Tafeln mit mchrcren 
lmndert Eillzelaufnuhmell gewidmet sind , ei ne Ausfilh rlichkei t, wclchc 
in dem Werte di eses weitrfrnmigen, aus mannigfllltigen Teilen zusammeu
gesetzten Baudenkmalcs und vo r aUem in der Bedeuttlllg der zahlreichen 
darin erhaltenen KUllstschfrtze , namentli ch aus dem hohen Mittelallor, 
ihre Rechtfertigung findet. Selbst dem cngeren Kreise del' F<lchge
]eluien , de r ci nzelne Stilcke des bernhm ten Fritz la rer Domschat.zes "on 
den g roCcn AusstcllU1~gen mi ttelalierl icher. Kunst her k:lI~ nte , wir~ dies 
llmfasscllde Inventar Uberraschullgell berellen. Und Klclllode, wle das 
in del' nlten gotischcn Bemahmg erhal tene sog. Musikantcnzinuner der 
Stiftski rche gehorcll Zll den gro6t.en Se1tenheiten im Denkmalerbestande 
Deulschlands ii berhuupt. 

AllCh den so urg zll sammengesclllllohenen Scli U,tzen del' aHen 
St ift s bib l iothek wi rd im 'J'exte nachgegangen, - cine Aufgabe, 
die cigentl ich au6erh~lb d~s engeren R~hJllcns ~iner Invcntarisatioll deT 
Bau- unci Kunsldenkmaler "egt, dercn MltbearbClt~~ng aber aus dell "er
schiedellsten GrUnden mit Dank Zll begrUBen ist. UberlHlu})t empfindet cs 
del' I~eser sehr angenehlll , daB del' Text in den me isten Abschn itten 
n icht in der Form trockener HegistrierUllg des Vorhalldenell , sO lldern 
im Tone einer fortluufenden wissenschuftl ichen UntefSlIch llng gehalten 
ist. Die Verbindung mit dem Bi lderatlas wird dnrch Beifiigung del' 
'fafelmnnmern a m Hande des Textes hergestcll t. 

Nilchst der Stiftskirche mi t illren mannigfaltigen DcnkmiiJern <tus 
alien J ahrhundertcn bcansprucht di e dem cvungeliscilen Gottesdic llste 
eingeru'um te ehemalige Minoritcnkirche und diekJeiuc Kirche des Ursu-

• 

\ 
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lincrinnenkJostcrs baugcschichtlichcs In teress(l. Der Zustand dee Ka
polle des Hospituls zwn hci ligcn Gcist ist cinc schtimme AnkJagc gcgeD 
die Pieta.t1osigkcit unsefer Zeit. 

Von den Stiltskuri cn s ind di e wcnigcn crhaJtencn ztun Toil vo n 
hohem Interesse, cbcnso cinigc stcincrn c j)at.ri z i crhl~u se r aus gotischcr 
Zcit. Dagcgen bictct die bUrgc rl ichc Ho lznrchitcktur Fritzlars, obglcich 
sic zum Toi l ins Mittclaltcr zuriicirrcicht, hcute nur oot h wcnig Aus
heute, da. leider Ru ch hiec, wie so ,·ielfach in I-I essenlandcn, die Nen
zeit cin eintonigcs I~c i ch cnhcmd aus Kalkputz iibcr die malcrische Er
scheinung des altcn Fuchwcrkcs gczogcn hat. 

Die I~andortc des 1\ raises ~"ritzlar bictcn eiDe wesentlich hosthei
denOTe Ausbente. AuBer den heiden kleinon, durchaus dorfli chen Land· 
sUidtchen GlIdellsbcrg: und Nicdcnstein mit ihren Burgen nod einer be· 
merkenswerten Stll dlk-i rcho erweckcn nur <Li e Denkma.ler in Jesberg, 
Niederu rf und Obermollrich einiges Jute l'Csse. AUzn schwer habcn die 
Orte des Kreises i ll den zahlreichcn IUl1 gen Kriegszeiten gelitten und 
die Einfilhrun g: des re formiel'ten Glanbcnsbekennlnisses, dem die Mehr· 
zahl der Dorfer lI ngchOrt, wa r der Erhaltllng mittolalterlichcr KlInst. 
schHtzc in den Kirchen nicht gunstig. Die Kirchen sclbst stammen 
mcist <Jus Il ell erer Z,e it und sind au6en und innen so niiehtern, daB die 
bildl ichc Wiedergabe :'llIer, noeh duz lI in zum Toil recht mangclhalten 
Aurnahmcn, wohl m:Ulchcm Bcl rachtc r des Bilderbandcs a ls ZlI weit. 
gehond c rschoill t. Auch die Aufnahmon ciuzclllor Stiicke, z. B. muncher 
Kclche in di escm 'I'e il e des WCl' kcs, stell en nicht aut der 1-lOhe der Auf. 
nalunen im ersten 'I'e il e. Wer freilich jemals bei Inventari sationen aul 
dem Lande mitgea rbeitet hat, der weiB, van wioviel ZlIfiilligkeiten For· 
s ch~r, ~e i c~lIlcr !lud Photogr~ph . bei i.hrer oft s.o lIliihevollen 'I:lltigkeit 
abhanglg smd und weleherlcl H1I1derlllssc, an (ile vorher ga r mcht ge· 
dacht war, sich plOtzlieh auItii rmen. 

Die vorstchendcl1 Ausfiihrungcn SO UCIl di e Lese r dieser Zeit
schrift sehncll hinweiscll aut dell ncuon in dieser Vcroffcntli chung mit 
llild and Wort gebotanen Schatz. Zur kritischen Erorterung von Eiu. 
zelhciten ist hier kaum der Ort. Dazu rehlte ;wch die Zeit. 

Mit Recht riiJmlt von Dr. die Abreibuugen del' Insehriften und 
Bi lder van den Gioeken, die Dr. Chri s tian Itnu c h i.lIlgcfertigt ha.t. 
Es bcfinden si cb da runter cine gauze Rc- ihe von bcsonders merkwiir
<ligen Stiieken, die das Interesse der Glockellforschcr ill hohem Grade 
erregen werden. DaB die "orarbeiten Dr. Hauchs fUr die Inventari· 
sation des Krei ses, denen zu volliger Ausreifllng unch der Vorrede die 
geniigcnde Zeit fchlte, sehr cingehend gcwesell sind, bezcugte scholl 
sein 1905 ersehienener nFiihr e r dur c h Fritz l a. r'), der jetzt in 
zweiter, namcllUich durch Ausfiihrungen in kleill em Druck vermehrter 
Auflage rnit Vorwort vom Juli 1908 vo rli egt. Er bictct iu kuapper 
·Obersieht die Gcsehichte des Ortes, woran si ch ein Hundgang dllreh 
die Sta(lt mit cingehendcr Beschrcibung :.dl er bcmerkenswcrten Ban· 
und Knnstwerke, sogar mi t Angabe der hi sto rischcn J~itcratur,· anschlieBt. 
Fur einen gcwohnliehell ReisefUh rer ist freiJieh dieses handlichc Uiich· 
loin Zli aussehlic6lich histori seh und kunsthistori sch gchalten, d{'r Tite l 

I) FUhrer dureh Fri tzlar. VOIl Dr. 0 h r i S t i a n Ra u c h , Privat
dozent derKunstgeschiehte an der Universitilt GieBen. l\li t einem st.'\.· 
ti stisehen Anhang yon Oarl Josellh Bosehen. 12 Abbildungcn nnd 1 
Stadtplan. 2. venncitrto Auflage. Fritzlar 1909. Verl ag von Magnus 
Ehrhardt. kl. S'. 50 S. 1 Mark. 
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"Kunstgeschich tliches Wanclcrbuch durch Fritzlar" wil rdo sc incm Inhaltc 
b esser cntsprochcll uod scinen Unterschied gegcniil)cr li hnli chcll Untol'
nchmungcn klarer bezeichnet IHlben. Aber anderc HcisC'lId(' , al s so lthc 
mit kunstgeschichtlichcn und gcschichtlichcn lntcrcsS(l 1I wcrde n sich 
woh1 iibcrha upt nur selten oach dem ahgclegcncn SUidlchNI vCl'i rl'cn 
und sei ne winkligen Stmllen mit ei nem FUhrer ill del' I lund ZII dUI'ch
wandern Neigung habeD. Anch die bcmcrkenswcrlcn Blwd flllk m!Uf'1' ill 
def Umgebllug :F'ri tzlars sind mit beriicksicbtigt. Dcra rti gl' l" kUrlHlgC'
schichtli chcr Wanderbi.i cher miifitcn wir violc in Dcutschlund IJPKilzClI , 
di e Zeit ist reif dafUr. 

Jella. Paul lJTt'bcl'. 

Ge sch i c hte der Casscler Hathalls c r. Festschl'ift zur Ein w(·thll ll j.\' 
des neuen Ratllall ses del' Residenzstadt Cassel am 9. J un i Wi].' . 1111 
AuItrage des Magistrats verfaBt von ])r. Hugo llrtIJlllcr, Ohf'r
bibliothekar. Cassel , Druck von Wilh. Schlcmming, WOO. 11 Hilt! 
98 Seiten 8 °. 40 Abbildlw gen. 

Das Thema di eser Schrift erhil.l t eine m"~ 
lure daB in zwei ve rschiedenen 

Viel se iti ~ki>i t 
aus mehrcrcn I 

wlI rdclI. 
NCllstadt Frcihcit , 
S. 54), sJJil.teJ:hin. {liese I 

2. (ober~ franzosische) Neustadt. NacT. der 
vom Jahrc 11378 wnrde <l as Altsti.i,dter Hathaus ZUlU ge

mei nsamcll, oach der 2. vom Jahre 1810 das Oberneustildter. Beide 
aber traten , das eine frii her , das andere spater, vor den Neubautcn 
zUTiick, die zum Ers:tlz ill ihrer Nachbarschaft errichtet wurden , seit 
den Jahrcn 1408 und 1905. Casse l hat so im La.uf del' Zc it 5 Gckiudo 
gesehen, denen ihm E igcnschaft als Rathfms mehr odeI' weniger ge· 
nOllllllen worden W,lI, die aber in verschiedener Weise der Stadt we iler 
di enten. Das alto Froiheite r Ratha us scheint se inen .PIatz dem naeh. 
mal igon 'l'uchhaus geraumt zu haben, dus sich illl Jahre 142 l erho\;. 
Heute sind di e StcHen leer , wo dieses, das Unterneusliidter lIud dns 
1. gemei nsame Hathalls gcstanden ha ben. Dies letzte wurde im Jallro 
1887 nnve rstandigcr Weise nicdcrgelegt. 

VOIl di escII llnd vc rwa nd tclI baugcschichtli chen Dingen beri chleL 
hier der baste Kennel' der C .. sseler Stndtgesehichtc. FiiT di e iillere 
Zeit steIn Cl' das Wenigc, was s ich ermi tteln HlBt, sorgsnm ZllsnIII IllCll ; 

flir di e iiill~e re kaun er :lUS dem VOll ihrn verwalteten St.adtarchiv ein
gehendero ~littei l ungen IlHLchen. Durchweg aber erziihlt er nicht von 
<.I en Hiill sem al loin , sondel'll auch von dem, wns darin vorgi ng, dcm 
Uiglichcn Leben, das s ich in ihncn abspieltc, ml{1 den bcsonderc ll Er
cignissen kriti scher Tagc. Mit Vergniigen fol gt mall den tre ffl icholl 
kulturgcschichtlichen Sch ilderungen. di e der Verfasser in d iescn 1\1>
schnittclI bietet. Zur politi schcn Gesehichte g ibt er namcntl ich fiir dll s 
19. Jahrhunde rt beme rkc nswertc Hcitra.ge. (Das 'etwan' S. 61 Z. 11 11 . 

15 moehte ich nicht im Sinn vo n 'v icllcicht', sondcrn VO II ' irgell d I'ill
mal' a.uFfasscll. - S. 87 Z. 3 v. u . s ind Ilicht Prcsentc, soudern 1'1'1'
senzen gemeint). 

Tm SchluBa\;sclmitt wi rd del' neue stolze Bau bcschri cbl' ll , tl t' r 
nunmehr im J ahre 1909 eingeweiht worden ist. Hier liogon, wie Illlln 
S. IT crfiihrt, Aufzeich lluugen des Stadtbaumeisters ArnolL zulrull ile . 
ErHiute lt wird vo r aUem diese r Abschnitt durch die zahl roichclI Hi lder 
und PHine, mit denen unsore schonc Scluiit geschm iickt ist. - Wcileres 

Zeitschr. Bd. 48. 25 
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iiber das nelle Ra,thaus findct man u. n. im Hessenland 23 S. l5G If. 
u . 172 f . 

Marburg. Her-mann Diemar. 

Gcschichte der Famili c K l in gc lh ijfJc r. J.tit 4 Portrllts und 2 
- Abbildungen in Li chtilrll ck, eincmWnppcn in Farbendrnck und 3 

[z llsammengefaJtctcn grollen] Stum mta,fcin, sowie oinem AnhUllg. 
Herausgegebcn von 1'hcodor l\lingclhiiO'cr, DiplAng. ]In Selbst
vcrlage des Geh. Mod.- Hats Dr. Klingelhoffer [Kommissioll Gebrlider 
Knauer). Frankfurt n.lIl. JOO9. 244 citen 8°, Gebunden 15 ~L 

Dies mit groUer Sorgfalt und J~icbc hergestellte, vornehm aus
gestattete But h ist in seiner brcilcn AusfnhrJ ichkeit vor a ll clll flir di e 
Familia sclbst bcstim ml, lI oren reicher Vcrzweigung cs nachgeht und 
a ll s {er cs ti ll e SlaWithc AnzaJd kcruha rt tnchtiger l\Hinner in teil 
wcise eillgehendcu Biographicn vo r Augcn fiihrt. AboI' auch flir weitore 
Kre ise entl! iHt cs vie l Lohrreichcs und Anziehcndes. Die FamiliJl stinvmt 
ails Ohcrhesse ll , ist c;"o t.ypische Hcamtcllfamil ie llnd hatbis zur Gegen
wart in ofTcnOichon BOl'uh.' 1l vOl'w icgcnd in Hessen ihrcn Schwerpunkt 
behalten. W(,lligs t(,1H1 ~ilt dies von dem h:wptsitch lich behandeltell 
Sta mlll , den NI!chkomlllon des Hi78 Zll Marburg gesto rbeucn Peter KI. 
a lUi Cu lderll . Ober ih n und seinen Urudcr Johannes (8. SS If.) ist der 
Vcd. lI ach I' ilckwiirts Ilicht sicher hinansgckommcn; einige altere Fa
mil icnglicdcl', se it 16G I, hnlJclI I,;cnca lOl;isch ni cht verbunden werden 
konnc n. Z" S. 2·' wiire zuzuHig(, ll , (\:115 cin Hcinrich KI. allS DiJsch
ha.usen 15!)S im PHdu.gogium Zll MUl'burg oingcschricbcn wurde; siehe 
Fa lckenhei ner, Hegistel' ZU I' Matrikcl VO Il Mlll'b lll'g S. 30. - Zwei noch 
bliihendc Stiim mc 'Klingc lhOfcl", dic sich l\lilte des 17. Jahrhundel'ts zu 
Wettc r und Elide des 17. Jabrhn ndcrts ZII. Hoscnthal gebiJdet haben, 
wcrden grnn<isatzlich ans dem Hahmcn des lluches ausgeschlosseu 
(S. 28 H. , vg!. anch S. 18 If.). Dagegen wird in diesen mit herein
gezogcn die Na.chkommenschaft eines 1662 zu Caldel'D gestorbenen 
Theis '1Gingelhoffe r', :us 'Nassanischer Hauptstamm' derer mit H 
(S. 175 If.). - Von den StammtafeIn haben 2 cine riesellhafte Brcitc. 
Hier stell cn die Jungverstorbenen den Ubrigen sehr im Wege, anders 
als einst im LebclI . Um so knapper 1St, ih rem Zwcck elltsp l'echcnd, 
die 'Oborsicht' S. S4 f. l cb mochte an sic ci ne Beobachtung anknOpfen. 
l\'lerk t milD zu den hiel' uusgewU hlten Mfumlichen die Geburtsja hrc an 
und cl'ganzt die letzte Generat ion (un tel' VIII .k, J, rn , r <inch die VOI'

letztc), so erhUJt man S. S4 ein wertvollcs .M l1 slerbeispiel vou Regel
m~iBigkei t in der normalen Generationsdauer (I/8 Jabrhundert) : 1. Gene
Tation geboren um 1599, 2. urn 1688, 3. UIll 1666, 4. um 1699, 5. mu 
1733, 6. run 1766, 7. um 1799, 8. um 1833, n. um 1866, 10. Ulll 18n9. 
Erst von VI g, h, i an vermogen die aJlerjiingsten Zweige ni cht mehr 
Schri tt zu IHtiten, hier winl schon die 8. Gcnemtion ruu 1866, die 9. lllll 

1899 geboren. Auch der andere Stamm S. 35 st immt bis in die 7. Ge
neration iiberein , wo del' iiltcste (nicht aufgefii hrte) Sohn 17n7 geboren 
win!. Erst hiel' tritt VCl'schiebung cin , da TlUI' dessen jiingstcr Hl'llder , 
geboren 1815, die Familic fortpfillllzt (Vll f 1857, IX 1885). - Del' An
hang, S. 192- 2 l7, enthiilt sehr lesenswertc Lcbensel'i nnel'ungcn des 
P fa rl'ers Georg la. zu Kirchberg a. d. Lahn von 1844. Man wird sie 
mi t l nteresse aus der S. 68 Hff. gegebenen Hiographje erganzen, auf die 
aber nicht vcrwiesen ist. Uberhallpt hiitte durch lIinweis auI friihcre 
Seiten das oft milhcvollc Studjum des Bnches gnnz an1ierordentlich er
Jeichtert, zugleich gar manche WiedcrhoJu ng unnotig gemacht werden 
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ko nnen. Auch das 'Wohnu ngsverzeichnis' S. 218 IT. hat kcinc Sei ten
vcrwcise. Die zwei Register S. 23 1 ff. sind kna.pp, aber zlI verlti,ssig. 
- Unter den vier Bildnissen ist eiDs in gan zcr Figu r vo n c incm 1802 
gestorbenen Regie rungsrat Kl ., cs ist auch a ls Kostii mbla tt bemcrkclI s
wert. Die beiden 'Ab bildungen' geben Grabdcnkm 1Llor 1I 1I S lI er Grebe
lliluer Kirche, 1761 geset.zt, und aus der Michclbach cr, dies rtJit Helief
bild cines 1744 gestorbenen Pfarrers KI. - Zu dOli ErOrtcrulIgclI 
S. 16 ff. tibe r das Familienwappe n mochte ieh bClllcrkclI , dllll di e 
Schildfonn kciner Verabredung (s. S. 20) bedarf, da s ic den Wa ppon
inhalt nicht bcr ii hrt; sic ergibt si oh aus dcm herald.i schcn Slil, den 
mall gerade wiihlen will. Die 'Glocke' 1st als redcndcs Bi ld oina 
Klingel (S. 17 lies Etymologie). In der Beschreibung S. 20 urn ]~ nde 
Iehlt die Farbung der Holmzie r. - S. SO Z. 6 lies Hofgc is llIlIr, S. 4!J 
Z. 7 Y. u. Hanstein. - Die Daten bis ZUIll 1. Mtirz 1700 s ind 80l cll o 
nach aItem Kalender. In der Gmbschrift des 1670 .J uni 8 sty li " ct.cri s, 
also J uni 18, geborcncn und 1744 Mai 8 gostorbenon Pfarrcrs zn 
.l\Iichelbach S. 47 ist statt '75 Jalu 11 l\1onath Wochen nnd 'rage' zu 
l osen '78 Jahr 11 Monath weniger 10 Tage'. Die Altersaogabc S. 6 l 
unten soU hcifien '59 Jahr we ni ge r 1 Mon. 23 Tag', WOZll der hi er 
angegeiJene Geburtstag stimmt, Yon dem S. 51 Z. 6 und (noch mch r) 
auI Tafel I abgewichen wird. - Ich schli eBe mit nochmalige r HetolllUlg 
der vielfachen Ergiebigkeit des fle iUigen Werks. 

Mm·burg. Hermann Diemar. 

A. F . C. YillII llrs H ess i sc h es Hi s torien·Biic hl cill. 4 . vor· 
me h rte AufJagc , b esorgt Yon Ang. Jle ltlma nll , PIa.rrcr zu 
Mi chelba.ch bei Marbmg. Marburg, E lwel't, 1909. VIlI, 174 S. 

ViJmars HistorienbUchlein , eine kernige Kost a.us wundcl'voll em 
Erziihlel'talent geschaffen, bedarf keiner Empfehl ung. 184_2 zuerst rnit 
.fi0 E rziihl ungen erschienen, tritt es jetzt rnit 80 a.uf. W. [{o lbo kltto 
1885 in dritter Auflage 21 hi nzugefugt, der neue Hentusgebcr Pfarrer 
Aug. Heldmanll folgt mit woiteren vier. Er bekennt sich zu V. 's Grund· 
satz "nul' wirklich p<lss icrte Gcschichten aufzune hme n"; da sci hcrvO r· 
gehoben, da B NI'. Gl, iiberschri ebell "Dllrch Schande und Schmach Z LI 

Ehren", in IGirzo (lie Gcschi chte des Vohle r Pfa.rrers Schwnl'tzenau 
berichtet, der naeh zwe iulldzwnnzigjahriger Wirksamkeit 1G95 seines 
Amtos enthoben wUl'de, wei l ihn eine dazu aogcs tiftete Dirne des Ehe· 
b ruchs beschu1digt hattc, ondJich aber, na ch zwanzig J ahren , als di e 
Verltillmderin auf dem Totcnbette ihl'e Aussage zuruckgezoge n hattc, 
Zlllll Professor del' 'l'heo logie in GioBen ernnnnt wurde. Heldmann hat 
diese Geschichtc f rO her nus den Quellen ~ngehend herichtct in den 
~Iitteilu"gen des Oberhess. Gesch.-Ver. N. F. 12 (1903) S. 21- 51. 

Marburg. K . Wenck. 

Franz Ynrrentrll})I): Heell t sg e s chi c h tc u n d Rec h t del' ge· 
III e i n e n M ark 0 n i n H e s se n. Tei l I : Die llCss ische :Mark
genossellsc}mft des sp1iteren Mittelaltcrs. l\Iarbul'g Elwert'sche Buch
handlung 1909. VIlI , 258. S. [Arbeiten zum Hande]s. , Gewerbo- nnd 
Landwirtschait.srecht, Herausgeg. von Prof. Dr. E. Heymann Nr. 3]. 
5 M. 

Vorwiegend praktischo Gesichtspunkte "Rechtsfragell des hessi
sehen Gemeinnutzens" sind es, di e dem Verfasser di e Anrcg llng zur 
Abfass ung dieser reclltsgeschi ch tli ch und dogmati sch intercssanten 
Arbeit gegebenbaben. \Venngleich die Gruppierung se iner AusfUhrungen 
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naturgemliJ3 systemati sch ist , so bietct das fin ch doch dem Fachhistoriker 
ni cht geringes Interesse, illsofern a ls cs mit lihnlichen auJ cin be
stimmtes Gebiet beschrli nktcn neucrcn Spez ia iulltcrsllchu ngen wie den 
Al'beitcll vou H c nnefa.hrt: Die AJ lmcnd im Berner Jura. Unter
suchllngen zur deutschen Slants- und Hcchtsgcschichte, henwsgcgchcn 
von Gierke 74. Hcft; \V 0 J1 r n c r, das AJ mendrega l deT 'l'irolcr LUlldcs
fiirstcn Innsbruck 1906: ]I ;~ III m , die WirtschaltscntwickhUlg def Mark. 
l!;cnosscnschaft Hha.u nen, ~I ilnchcllc r Disse rtation 1905; Se h ot t e, 
Stmljen zu r Oeschichte deT wcstfjUischcu Mark un<.l .Markgenossenschaft. 
lIHillstcrische Bci trUge zur Gcschichtsforschung N. F. XVll .Milnster 1908, 
zur IGarung schwebcllder Streitfragen ans dem Gebiete der Geschichte 
lInd Rechtsgeschichte bcizlItragell gceignct ist. So mull die AuffasslUIg 
Rtibels, der eille in kurol ingischer Zeit erfolgte, planl1lliJlige, staatl ichc 
Aufteilung des Lalldcs durch Bildll ll g fest abgegl'enzter Markcn oder 
EigentuJllsbez irke aJlnimrnt (Hiibcl: di e Frallken , Bielefcld-Le ipz ig 1904-) 
von V. irn lI inbl ick ltnf die hcss ischcn Vc rhiiltni sse nut Rccht abge lchnt 
we rden. In Obcrcinstimmu ng lIl it dem gro13ten '1'ei l del' einschliigigcn 
tiltcrcn Literatur HihrL VIIITC'nlrapp die Entstehullg del' Markgenossen
schaft ;wf die Siedlung zllriick. Die schwcrwiegenden Hedcnken, di e 
s ieh gcgcn die Vcrallgcmcincl'u ng ui escl' fest cingcwurze lte n und sich 
dureh die gcsamtc l.i tent1ur zur liltcren Wirtsclwftsgeschichte hi nd urch 
schlePllelHicll lI ypothcse gl'itcnd ma chcn. hubc ich bercits in meinen 
"Stmliell" (sichc obcn) 1lllSfilhrli ch dnrge lcgt. Wenn Varrentrapp (S. 243, 
Zusiitze) der Mei nung ist. daB aus den von mir angefiihrten 'l'a.ts<J.chen 
hervorgehe. lIa13 ,.eino Markgcllossc ll schaft irn Sill llC lIer Weishimer<': 
in lUtestcr Ze it nicht bcstand , so haL er 'tiamit doch sellon den vo n 
rnir vertretcuell Stu ndpunkt eingenoll1mclI . Dariibcr streiten zu wollol1, 
ob uod inwieweit die nndere n grol]crc lI llnd klei neren Verbande der 
a lteren Zeit, di e vi ellcicht gelegcntlich ilhn liche Aufgaben wie spater 
die Murkgcllossenschaft erfiUlen. al s l\larkgenossellscbaftcn <lngesehen 
we rden k o n no ll , haUe ieh fiir llutz los. 1st delln die hcssische lHark
gcnossenschaIt, wenn sic gelegentli ch ein Verbot dcs Tanzens zur 
Advelltzeit erhillt. (V11rrentrapp S. QRt) damj t ei ne religiose Gonossen
schaft gewordcn ? 1\11113 V. nach dem Vcrsuchc, HiI' die a ltere Zeit eine 
Markgenossenschaft zu konstruieren. se lbst zugeben : "eine solchc alte. 
:Ma rkgenossenscha.ft ist aber von del' spez ifi schcn Markgcnosscnschaft 
der Weistiimcr sehr ve rschieden ':. so ist er damit wiederllJll stiUschweigend 
Ztl meiner Auffass llng zuruc,kgekehrt. 

Wenngleich V. cine g latte TeiJung der Markgcnossenschuftell in 
freie und unfreie bei del' so komplizierten Entwicklung der Verhllltni sse 
f-ii .. ausgeschlossen hiilt., so gJaub t er doch cine Scheidung (I er l\fark
verbiinde des spateren .Mittelalters uach ihrer Stelhmg Ztlr Herrschaft 
in ultfrcic. frcigewordene und grundherrlichc 1I 0fmarkgenosscnschaften 
vo rnehmcll Zlt miissen. \Vie in \Vestfulcn volJ zog si ch im J~aufe der 
Zeit eine Anniiherung der ersten ulld der lctzten Gruppe, indem in 
den aJtfreien Marken die grundherri ichen Rechte und ncrugnissc s ich 
festigten nnd erweiterten, oh ne a ber die Markvcrfassung ;wfzusaugen, 
wahrend underseits in einem Teil der a lten Hofmarkgcl1ossellschaftcl1 
die Rechtc der .Miirker zunahmen unci ers tarkten. Die nlte Streitfrage 
des Zusammcnhungcs der Markgcnossenschaft mi t der Guu- ode .. Ge
ri chtsverfa.ssung, mi t de r kirch ti chen EinteiJung oder llhnli chen Gebilden 
entscheidet Vurrentrapp dahin, daB eine orl;unische Verbi ndtmg VOIl 

Gerichts- Hud l\Iurkgenossenschaft, ein rege lmlllliges. obligato ri sches 
Zusammenfall eu \'on Kirchcll-. J1olitischcn- und Markgrenzen fUr Hesseu 
nicht nachweisbar seL 
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Der Schwerpl1nkt def Va rrentrapp 'schcn Arbcit li cgt in dcr 
'Subti lcn Uutel'sllchung Ober das lI:larkeigcnt ll rll : d Oli AusfUhrungcn des 
Vcrfassors libel' P riv<Ltc igcntuln und Hoheitsrechtc an Grund lIncl .!loden, 
dOll Bcgriff des g~te i ltcn Eigentnllls , tiber da s Obcreigcnlulll an di e 
A lI mcnde, Befugni steilung zwischen "He rren" und l\1H.rlw r lI nd d ie recht
liche Natnr di esel' Mi.i. rkcrbefuglli sse 'ka nn rii ckh nll slos zlI t?;csti mmt 
wcnlen. Wenllgleich V. nebcll ma nchen Untcrschicdcll (vg l. S. 7'1 u. J93) 
manchc Ubercinsti mmung der hcssischen Markvc rhiill nissc llI il don 
wcstHU ischen feststell en zu ko nnen glauht, so mochlc ieh <l och dcn 
ti efg reilcllden charaktcristischcn Unterschied zwischcn del' hcssischcn 
u nd westfiilj schen ~ l a rkgcnosscn schaft no ch besonders betonell . Wii hrend 
Jetztere einen rein wa ld· und weidewirtschaftlichen Cha m ktcr Iriigt 
und n iemals die AuJgaben eine r Ag mrkom munc in s ich ve reinigt hut , 
habell s ich in der hess ischen Markgenossenschaft Heste der Feld. 
gemoinschaft selbst b is in das 19. J a hrhundert erhalten. Die Fold
wirtschaJ t der Einzelgiite r wurde durch di e F lu rordn ung der !lla rk
.genossenschaft b is ins E inzelne gercgelt ; ja soga r mit Ges inderccht, 
Gewerbepolizei, ! luB- , Gewichts· und Scha nkordn ung, di e doch gewohn
lich Dorfangelegenheitell wa ren, bcfa.B te s ich in zwei FiiUcn (S. 231 
Nr.6) in Hessen die Ma rkgenossc ll schaft (vergl. K. La mp recht, Deutschcs 
Wi rtschaft-sleben im Mittela ltcr J, 002 f .). Clmraktcrisicrt sic sich da mit 
durch cinen weit umfullgreicheren Wirknngskrei s al s den der sll.chsischcn 
Markgenosscnschaft , so bedurIcn auch d ie obcll gegen ZurUckfli hru ng 
d er Markgellosscnschaft anI die Zeiten der Siedlung geauBerton Bo
denkcll mit Rilcksicht unf l'lessen einer gcwisscn E inschranku ng. E s 
wiire ilberhau pt zu wiinschell gewesen, da B das Spezifisch-Eigentii m
h cho der hessischen Verh lUtni sse scha rfer bctont uod mohr in den 
Yordergnwd ger iickt wordon wiire. 

Einzelne Abschnitte z. B. § 5 lInd 6 ilber die vcrschjedenen 
l-Lerrschaftsverh iil tnisse und di e Tcilung der Befugni sse zwischen meilreren 
HClTcn hatten ohne Sclmden Hlr das Ganze gcku rzt werden konnclI . 
Im li b rigen vcrdient d ie ill jcder Hinsicht sorgHiltige, kla re und vo n 
g r lindj ichcr Behc rrschu ng des Stofies zell gende Arbeit, dercn BCllutzung 
noch durch cin Orts- und Namcnrcgistcr sowie eill geographi schcs 
Ortsvc rzeichnis Ilach Arn tsgc richts bczi rken erl eichtert wi rd, al s wert
"oiler Beitrag zur hcss ischen Hechts- lInd Wirtschaftsgeschichte, a ll
scitige Anerkennung 1I 11d Empfehlnng. 

Heinrich Scltotte. • 
Die C h ro n i k e n d es W G c r s tc nb etg vo n Fr a n ke n -

ll e q ; . ca rb e i t e t v o n Dic lUnr. Mit6 LicntdnlcktaJe1n. 
~ .... , 97 u. 5a t S. LC:< .·8 t909, N. G. E lwerts Vc rl ag. 
18 ~I. , geb. 20 M. (= Chronikcn VO Il nnd Waldeck J.). 

Forschcr lwd Freunde der hess ischen Geschichte werden d llS 
'Erscheinen del' in J ahre lange r Arbeit ge reiften Ausgabe der CllI"onikcn 
Ge rstcnbergs mit Frcuden bcgrii Ben. 1ch hoffe, da B ihr ei ne wcito 
Vc rbreitung i n hess ischen La ndcn zu Teil werden win!. Dcm Bcdilrfni s 
.g roBer J{reise, s ich vo n ei ncm gutcn Erzahler in di e VergangenJl eit der 
Heima t zurii cldiih rcn zu la ssen und mit lwbefangener 'f eilnl.lh me das 
Gcdii chtnis des GroBen und Schoncn, abcr all ch des lGeinen und Sclt-. 
sameo, WIlS cimnaJ aufzeichnullgswlird ig erschicn, an Iangen Winte r
abcnden Zll crneuern , cntsprechen die Chroniken d(>s biedercn F ranken
bcrgers W. C . in hohem Crade. Mochten sie den Wettbcwerb der 
tiigl ichen Zeihmg zu ii berwillden vermogell ! Da B dcm Erziihler ein 
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gelehrtcs Zopfchen nnhlingt llnd ih n vcruu la8t" jeden Augcnblick di e 
Quelle seiner E rzilhlung zu uen ncll , wird ihm die unge lehrten I,ese r 
ni cht gram machen. Giebt er doch seine Beru fung nicht nach modcrncr 
Weise mi t nGchterncr AnfUhrung von Unch und Seitc , sondern in bun tcm 
Wcchsel der WOltO: ni sus schrcibet - , dusIle geschichte filldet mall ill 
def - cronicken, a lsus lc6it man in ucr - cronicken, dns8e geschichte 
bcschribet meister - n. s. w. ])om Hemusgeber wurde durch die 
Neigullg des Chronistcn, libera l! cincn schriftlichcn Gewllh rsmaun nn
zuflihrcn, di e Scheidung und Wlirdigung des Nachrichtenmatcria ls cr
leichtert, aber zu ci ner wirklichcn Aullosung des Mosaiks der Erzllhlullg 
i n alJe seine llest<l nd te il c wllr doch no ch eine seh r gewaltige Arbcits-
1eistung zu verri chtcn. Wie auch hcutigc Forscher, einigcrmaUen illl 
Wide rsprueh mi t dcm OOiSb des siebentcII Gcbotes, bi sweilen VOll si ch 
aus entlegene Qu('lI en ilufiihren, die sic nu r durch Vennittelung voraus
gegangcllc r Sammlcr Iic nll en, so si lld auch die Chronisten des Mittel
aJters gern zu dCIl Qlil' lI c ll ihrer Que ll en nbergcsprungen, und dem 
modernen Jl era,lI sgobor mIlL nUll die miihevo lle Aufgabe ZU , mit den 
Handhahen del' I( r ilik 1lI0g1i t hsb festzustc ll ell , we lcher Kreis von Autoren 
ihncn wirklich IInd t:lt siichl ich vorgclegen hat, £l enn nu r so ist der 
Umfang ihrer gc leitrt(,1l Hildung mit ciniger Sicherheit zn bestimmen. 
Femer abel' : kci ll cswegs der ga uze VormL an Chroniken nnd AnIHlien, 
di e VOIl ci ncm n, UIll dll s .ll.Ihl' 1500 bClluut wurden - nach Hand
schriften IIIIlI Ol'lll'ken hat s ith hi s h(' utc crha lten, vie'l mehr Wllf 

nil' ei ne lIi eM Im betriich nieho ~ l assc lI er ~I'z ilhlllng der Ursprung aus 
ve rl orcnc n Qll cllotl rCRt1.llstcll cn, un ci wirdcrum llIu Uto derclI Ab hti ngig
hit unter sich dell Cegenstand del' Forschung L1nd Erwa.gLlng bildcn. 
D. stcUt ni eht wc nige r als 80 Schrirtwerke zusarnrnCII , we lehe C. a n
Hih rt. Aus scincr Prii fung ergibt sich mir, in<lcm ich das Zahlenve r
hiiltnis festzustcll cn s lt che, daB mindcstcns 82 nul' mi t " blindcn Zitatcn w 

vertreten, :.lI so mitte lbar bcnutzt s ind. Na lll cntiich rincenz von Uca u
vais und We rner Rolev inck, deren g roUe Wcrke schon gcdruekt vo ri agcn, 
habcn vielc Na rn en bcigesteuert. Zu niihere r Unte rsuchung aJs unmittelbnr 
benutzter QueUcn hat si ch D. die Wcrke von 42 Autorcn vo rbehalten. 
Er l eistete da mit miihevolle Arbeit. Del' pos iti ve Gewinn ist insbesondere 
di e Wiirdignng verlo rener Quellen , di e lIus_durt h G. tei lwe ise crhalten 
sind. leh fiihrc sic an: 1) Lamperts VOII Hcrsfcld Ills titutio Hervcl
dens is eccles iae , 2) eiue Fort.setzung del' Annalcn Lamperts von J-Iers
feld bis urn 1165 , 8) das Leben des ITainaer Monchs Konrad vo n 
lferlesheim, 4) die Hessisehe Chronik Johnnll Ri cdesels, di e, wolil in 
1ateini scher Sprache, di e Jahre 1282- 1827 umfaBfe, von G. leide r vie 1-
Iaeh in der entstclIendcn Benutzung, wclche sic <l urch dj e gleich Zlt 

nennende spiitcre QueUe erhaJten hat , verwe rtet, 5) die wohl bis 1.471. 
reiehende "Hessenchronik" in delltseher Spmchc, die viel inha ltreicllCr 
gewesen sein wini , aIs man nach G:s Zita.ten vermuten soiJte. Die 
g rllndJegendeu Erortemngen D. 's Liber da s Verhaltni s d iesc r heiden 
Geschichtswerke zu eillander s ind insbcsondere hti chst dlJukell swert. 
An vcrJorcll cn Quc ll en ll ellJle ich )loch: G) Aufzeichnungcn aus Ziegcn
hain , 7) aus Hheinlels (Katzcnellenbogisehe Nacllri ell fen), 8) illlS Mar
burg, 9) aus SpicUkappel, 10) aus HaiJ]i~. E s ist se lbstverstii-nilli ch , 
daB diesc Untersuchungen nicllt ilbera.l1 mathemati sch sichere Ergebnissc 
erzielten, D.liiBt immer crkennen, wo si ch Vermutung nnd Wah rschcin
lichkeit scheiden. In den Anmerkungen zum Text erfaluclI wir stcts, 
auI welehe Quellen ibn D. zurHckfiihrt, oft mit Anfiihrllng ihres Wort-
1auts. Sonst bietcn die Anmerkunge n zu dem zweitcn Teil , zur 
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hcssischcn Gesehichte Yon 1247- 1515, welche sich der thnringiscb
hcssischcn Gcsehichtc des crs tcn Teils anreiltt, in knapper Form sehr 
schatzbare Hinweise zuc Bcurtciiung des G. 'schen Nachrichtenrnaterial s 
au f Gmnd anderer Quellen und der Arbciten moderner Forscher. Wcr 
sich mit der hess ischen Gcschi chte diese r Jahrhunderte bcschfrftigt, 
winl ;.\11 diesem Kommcntar nicht ,foriibergehen durfen. D. sagt mi t 
Recht, daB G:s Laudesgeschichte in erstor Linic Fiirstengeschichtc ·st. 
Er hat sic mr dell Hof seines oberhess ischcn Fiirstcn, HiI' T~alldgra.f 
Wilhclm Ill. bcstimmt. I tn Jahrc 1493 bcgann Wi~tllld Gcrstcnberg 
sein Werk: vermutli ch knTz vorhor war er, ein nicdcrcr Klcrikcr def 
Stadt }"rankcnbcrg aus angcsc iJ ener Biirgc rfami li c, der, wie so vicle 
Hessell sei ne Studien in Erfurt gemacht hatte, nn dell oberhessischen 
Hof bemfen, \'on Landgraf Wilhell11 Ill. zn seinem Kaplan besteUt 
wo rdell. lm Gefolge des Landgrafen hat er den groBen Wonnscr 
Reichstag von 1405 besllcht lI nd mit seine r Erziihlung vom schonen 
hessischcll Helehnungsbanner, das vor der i.iblichcn Zerstfirung be
wahrt wld in der j~iebfra l1 ellkirche gcborgen wurde, wenigstcns ein
ma l den Rann durchbrochell , welcher den an sich gewandten Er
ziihler sonst hindertc, ans eigener Kcnlltni s od er von Horcnsagcn ZLL 

berichten. Diese Zu rUckhaltung, die ihn z. B. bewog, den Namen des. 
hessischen Bismarck des 1.5. J ah rh undert., des ~heimli cllen Lallllgrafen" 
(Nuhn), Hans VO II Dornberg nicht einmal zu nenncn, ist uns llm so. 
schmerzlicller, je mellr in G.'s Zeit der hessische Staat, du rch groBe 
Lande rwerb ungen verstarkt, in sichtl ichem Aufschwung begriffe ll war. 
Von der neuell Bildung, wel che durch Huma nismus lInd Reformation 
zu sei ner Zeit emporstieg, erscheiut G. noch ganz nnberiihrt. !'.Iittel
alterlicher Geist dllrcLnveht noch ganz die 'Landeschronik. Seinen Namen \ 

I 
nennt er dort' Auf einer Bundl'eiso hessiscben KlOster 
samlllelte er breitesten Haum, 
nicllt weniger ein , was zur 
Verherrlichung Elisa.beth dio-
non konnte. G. auch in spil.teren 
Jahren, er war aber vor zu Franken-
berg. In reichem Strome waren Qucllen von Elisa-
beth schon ill d ie thtiringische E isenachcr Stadtschrcibcrs 
Johal1l1 Bothe gemii ndet, welche G. fijr l1 en ersten Teil de r J~a n des
chronik bOllutztc, G. verwerteto l1a ll eben allf das i\usgiebigste die Bio
graphic E lisabelhs VOIl Diet rich von Apolda. unl1 den Wllndol'beri cht, 
den er in so re izvo ll Icsbare Form noveUistischer Erzu. hlllng umzugieBen 
verstund. Ich darf nicht (\ nrnn dcnkcn, irgendwie ein erschtipfendes 
RiId VOIl dem Inhalt del' l"uHleschronik zu geben. Jch mochtc ihr nul' 
Leser werben lInd hin weisen auf die VCl'di enste des Herausgcbcrs. ]n 
vicler Beziehung unders stellt si ch uns G. clar a]s Ve rfasser der Fran
kenbel'ger Stadtch ronik, welche nahezu hundert Seitell (J es Bandes mil t. 
Sein biirgerlicller Patriotis llltls crweist si ch insofern noch sliirkcr al s 
scin Stammes{}cfUhl , a ls e r ih ll 211 seh r crh.eblichen UrkuudenHilschllngen 
vcrlcitet; eJireu.iichcl' ist, daU Cl' hi er ill dem splltCl'en fUr seine Mit
bUrge r uestimmten Werke freie r mit der Sprache herausgeht, fi nch in 
der Beurtcilung se ineI' FUrst.en, ulld jc spi~ter urn so Tcichhaltiger winl , 
wiihrc.lId del' Flu_B der tandcsgcschichte von 1417 ab ein cngcs Bett 
a.ufgcsllcht llatte uud in schmalem Rinnsll i endete. D. ha.t di e Person· 
li chkeit 0,'5 in keiner Weise Uberschlltzt, er nennt sie "kiein \Iud bc
sche iden'" nmI find et doch "sei nem Namcn ein dauerndes Gediichtnis 
gcwnhrt durch die Werke, die sein von Heimatsliebc beseclter FleiB 
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uns hinterlassen hat". Seine" beiden Chroniken una allc h del' !lRe~ 
gententafel" hat G. eine klinstl cri sche Ausst...'tttuug vcrschaJft. Die eigen
handigell Handschriltcn bcider Chroni kcn , die uns ja crhalron sind, 
enthu1tcll noell 45 bezw. J5 Federzeichnungen eines tliclltigcn Kiillst
lers , und sicher wird man cs dllnkbar bcgrli6en, dall tJu rch die photo
graphischc Kunst des B i hi i 0 th e k 11, r Dr. P. Jii r g e 5 in Wiesbaden, 
friiher in 1tl arburg, allf fUllf 'fafeln troffliche Wiedergabcn von zwci 
Bildern defLandeschronik nnd dl'Oi del' Sbtdtchronik ermoglicht wurden. 
DaB auch das 50 Seitcn um fassendc Hcgister VOIl dem Hcrausgeber 
mit ulle!" ihm cigeneu Sorgfnlt hcrgeste1it vmrde, dali ieh von vorn
herein annchmen. l eh schl i ,Be mit dcm Ausdruck warmen Dankes flir 
die Leistung del' groBen, kci Hcswegs in alI en Teilen lInregenden Arbeit 
und stell e mit BeflicdigUlI g rest, daB dcm Bearbeiter YOIl so manchen 
Sei ten durch g lli cklichc FUlIllc ncue Beitr~ige zur Belenchtllog von G. 's 
Person und .~ein es litcrari schen Scha rre ll s beigcsteuert wurden. Viel. 
leicht zum UUCliluB sci crwiihnt , duB del' Band zu den "Veroffent· 
Jichungcn der hi stori schcn I{ollllll ission Hir Ilessen lI.nd Waldeck~ gehort. 

lIfarburg. K. lVenck. 

Di e Ha u - U n d K U Il l! l d ('Ilk III Hi e r v 0 11 We 5 t f a '1 e 11. Heft 25 : 
Die Ball - ulldl{ ulI s ldenkm li l er d es Kr e i s e s Mcschede. 
Bearb. vo n A. 1,l1dorll', mit gcschichll. Einleitnngcll von I'. llriiggc. 
1IUnsle l' i. W. 1008. 

Die nllll scholl 25 Hcrte mnfasscndell KUlls riuventa rc der Nacllbar· 
llrovinz sind auch fiir Hessen VOII Bcdcutllog wegcn del' m.tDcherlei 

. lleziehungcn der wesWili schcll zu r hcssisch cn KUlI stgcschichtc vor al]em 
im Mitlelalter. Wenn (luch der bcschrcibcndc - ni cht der gcschicht
Eche - Tcxt diesel' Hefte Ober Gebiihr dOrftig ist IIlld namentlich in 
Jlezug anf die Bes timmung der E ntstehungszeit de l" illventarisierten 
Gegcnstiinde sehr yiel zu wiillschen librig 1iHH, so ist mall doch dank· 
bar flir die schnelle Folge im Erscheincn del' einzebten lI efte und fllr 
dus rei che Bildermaterial , das gebotell wird. Das vorliegende Heft er
regt unsere AuImerksamkeit dluch die Abbildung einer hoizgeschnitzten 
spatgoti schen lWsll.bethstatue in der Kirche zu Kobbcnrode (Taf. 17), 
die llezieitungen zu eiJl em Marburger KUll stwerk aufweist, niim]ich zu 
der schijnsten und bekanntcsten Statue, die der dell lsche Orden Zlt 
Ehren seineI' .Heiljgcn hat <tnfeltigen lassen nnd die i n nellc rCI" Zeit -
woh] mit Recht - ih ren Ph~tz i n dem 1397 angefertigtcll Celebranten· 
stuh] in der Nii.he des Hochllltars wieder erhaJten h'lt. Dlls Robben· 
roder Denkmal ist jedcnfnJJs nicht in Marbllrg eutsta nden, sondern aus 
del' Hand eines ni cht sehr hervorrngenden westnUischen Kiinstlers her· 
yorgcgl.lugcn, l.l nschei llend dcsse]bell , de l" den Bischof zu Oedillgcn 
(,raIe! 31) geschuffcn hut. Unverkcllnbur ha.t a.bcr (lie A1nrbllrgcr ShLtue 
seine Darstell ung beeinfiuBt. Die Art, wie di e He il.i ge auf der liokell 
Hand das :Modell der Kirche tragt und zugleich dns VOIl rcchts heriiber
gezogelle Gewand festhiilt, ist dieselbe. Dus Kirchenmodcll kommt bei 
dem Kobbcllroder Kunstwerkc dem Vorbild weit weniJ;cr nahc als bei 
dem Marbluger, auch feh lt dort der HeWer und d.ie hrone. Das Brot 
aber ha lt di e Heilige in der crhobellen Hechtcn. 

Marbu1·g. 1,'. I(uch. 

Gust:H' SchnUrcl', non i f ati n s, Die Bckchrung del' Dcutschen zum 
Christentulll = Weltgcsch ichtc in Karnkterbi ldern herausg. von Frz. 
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Kampcrs, Sebastian Mcrklc und Martin Spahn. 2. Abt. Mittela lter. 
Mit 59 Abb. .Maim., Kirchheilll , 1909, "Ill , J 10 S. In Lnbd. 4 1\1. 

Der Name des grol3on Hcidcumissionars unci Griiuclers von F'uldn, 
ist mit del' hessischcn Ki rchengeschichte so cng \,crkniipft, daB eiDe 
nOlle a il s dOll QuelleD gcscho pfte Biogra.phic des Bonifatius hier zur 
licsprcchung kOilllllcn mull . Dcr Vcrfassc r kOllntc sic auf die ucucn 
A lIsgaben der Briefe BO ll ih~ von DUmmler, del' biographischcn Quellen 
Yo n Levison griinden, die beide ] lauck , a ls er den ersten Band SCiJICr 
Kirchcngeschichtc DClItschlllnds zlIm ersten .Mal herausgab (1887), noch 
nicht vorlagen. Es ist mit FreudeD Zli bcgrlil3cn , daB der Unterschicd 
del' AlIffasslIlIg zwischcll ihm nod dom kathol ischcn Geschichtsforscher 
cin recht geringe r ist. Die Zciten oiner Wiirdigu lIg Bonifaz ' aus pro
testantischem Gesichtswinkel , der doth fUr das ilchte Jithrhundert 
kcinerl ci Berechtigung lud, licgcn hintC'r II ns. Die Notwendigkeit flir 
Bonifuz sich ,w f Hom zu sWtzcn, die seholl 11. H. Wenek e rkannt hat, 
winl von nienw nd mehr ~elellgnet. Mug Schll. dot s Yerdienst der PHI}ste 
otwas stiirker betonen, lIuuck die Wirksamkeit der Fmnkenherrseher, 
so sind dn.s lIur Unterschiedc des Tones, im Wesentlichcn ist das Ur
teil hi er und dort dassc lbe. nabei ]egen die ])arslcllung und die neun 
Anmerku ngen (S. 108) den Bcwcis ilb, daB Sehn. den QlIeJJenstoIT anfs 
neue gepriift hat, und in Ei nzelhciten ist or zn abwcichellden Ergeb
nissen gelangt. Ben.ehtclIswert finde ieh, wie er in Scllitrfsinlliger Weise 
(S. 00 mit Anm.) die Sehwierigkc iten des uuch von Dlimmler flir eeht 
e rkHirten Za.chariasbricfcs vom 4. Nov. 751 lost, uud weitcr die ' -er
mutu ng (S. GG rnit Aum.), dllB zum Bisehof von Erfllrt WiJlibald kon
sckriert worden seL Die F Hllullg del' Douarseiche, tli e SellU., wie unch 
ich, in der Niihe Fritzlars sucht, hatte die Hodeutn ng eines Cottes
urteils doch nicht bloB bei W. I\oh ler in Ztschr. f. Kirehcngesch. 25 (04) 
S. 201 und 204 crhaltcn : es ist dasse lbe, wenn I-Iauck sehon in der 
erstCIl Allflage seiner Kirchengeschichte I, 434 schrieb: "Bonifaz fUhrte 
den Hewcis, daB die Cuttcr . . macbtlos scion, indern er iilT Hci ligtuJU 
zeTstOrte: wer wlirde dunn lIoch die machtloscn Gotter "crehrell wallent.: . 
Wi ll kommen ist der rcichc uud srhune Bildcrschmuck, der uns kiinst
lcri sehe Schopfungen des S. bis 20. Juhrhunderts "orfiihrt. Da.6 Hilder 
llll nngceiglleter Stolle stehcn, wie die AIJbildung des Fuldacr Doms 
aus denl 18. J:thrh. li chen dell AusriihrungclJ iibcr die iri sehcn Miss ionare, 
di ejenigo de~ Dams VO II Utrecht vom Jahre JGGO lIehen der Erziihlung 
"on 718- 19, kommt lItu' \'ercillzelt vor und ka nll bei eiller zweiten 
Auflngo wohl venn ieden werden. DaB dje Darstcllung schon und fUr 
cinen weiten Lese rkreis anz iehend ist , moge zum Seh luU hcrvorgchoben 
werden. 

J1 farbltrg. K . lVellck. 

A. EggCTS, Der kon iglic hc Grundb cs itz im 10. und b e gin
li"Cil"1le n 1 . a.llr IlI ud e rt (Qucllcn und Shldi en zurYerfassll ngs
geschiehte des Deulschen Heiches in .Mitt.ela ltc r IUld Neuzcit, hemus
~egebcn von K. ZC lI lIler. Bd. Ill , Hcft2). Weimar, H. Boh laus 
Nachf. 1909 (XII , 14!J S.). Prcis ~r. 5,40 (Subskriptioll sprcis ~I. 4,40). 

Zeumers Unterneilmen, fiir groBerc nud kleinerc Arbcite ll zur 
deutschen Reiehsverfass llllgsgeschichtc c incH gcmeillsamen l\tittc lpunkt 
zu schuffen , ist dureh den Erfo lg gUinzend ge rechUcrt igt warden. Mltn 
wird geradezu sagen dnd ell , duB seine Sl.lInmlulIg nicht wcnig dazll 
bcigctragen hilt, d iescn Zwcig der rcehlsgcschichtl iehen Forschllng sta r
ker zu bcleben. Die dankenswerte Untersuchung des vorliegenden 
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Hcftes will eiDe Gcschichte des dculschen Reichsgutes in def Zeit vom 
Ausgang der karolingischcn bis ZUIll Antritt der s.d ischcn Dynastie lie
fern, im wesen tlichen gestiltzt auf die drci crsten Biinde del' Diplomat<l
Ausgabe der lII onumenta Gcrma ni ,w hi sto rica. Den Anfang nHLcht del' 
Versuch einer Statistik des koniglichen Grundhesitzcs in geographischer 
.Anordnung. Es fo lgt ein Abschnitt, der dILs Hallsgllt Ko nrads L, der
UJtercn Liurloltillge r llnd Ilei nrichs 11 . beha ndelt II nd zeigen soil , wel
chen Zuwachs {his karol illgischo Hcichsgut durch die privat.en aber 
moist ullterschicdslos mit jcncm vC l'llI cngten Erbgli tcr d ieser J(o nige er
fah rcn Il<tt. Elld!i ch winl in cincm drittcll Kapite l die Orga nisat ion 
und Verwaltullg des kOlliglichclI Grun rl besitzes geschildert. 

Die Schrift vcrdient um deswi llcn e ille Erwiihnung in dieser Zeit
sch ri ft, weil <l uch lI essen keincll geri ngen Anteil hat an der Grund
herrschaft des Heiches. Wci l ilbrr 100 hessische Orte, in dell en sic 
begiitert ist, weiB E. ZII n('lI l1 elL. A !le rdi ngs d:Lrf Imln sic bei ihm nicht 
nur in se ineI' drill Hcichsgrr t in FrankPn gewidrnetcll Zusa rnmenste linng
(nnler b, .. illl Gebiet del' Lahn , in derWettcra u, an der oberen \Verra-, 
S. 33 f.) sucllrll . Eillo ~a n1.0 All zal l1 , so B:lUna, Voll marslla usenJ Kilu
fungen~ Casscl. \volfs:tll~er , Frilzlar, Bodcnll<lIIsen, ist vlelmelrr irrtli m
l iC'h ill dell Abschll iLL ililr r du)! Hrichsgut in SachsclI und Thliringen 
(unter b, "i ln (;('bi('1 d('1' West'I' '' , H. B5 f.) gentle ll . AJle diose Orte 
gehorcn nicht nul' ill! h Cllli ~l' n ~cogr:q}hi sc h cn Sinne zu ll esscll , sondern 
auch sehon Will ali en III'filil'ugau, lIu ll zwar licgen sic in dessen fri.i.n
k i s e h 0 III 'I'eih· . nichl illl srrchsischl'lI , wie del' Verf. viellcicllt ange
JI0ll111l011 l lil.t. Die Obcrsicht iiber den lundsehaftli chen Zusa nrmenhang' 
win l da.du fCh zicmlich sturk gesWrt. A uch die prinzipi cll e Verrnischung 
des rein goographischcn nnll des rein histo ri schcn Gcsichtspunktes bei 
de l' Anordnung des Stoffcs scheint Illi .. in diesel' lIinsicht bedellklich. 

YOlIstiilu.ligkeit del' Belege wa r bci <.l er Besch rii nkung uuf di e
Knisemrkllnden natlirlich nicht c rroichlJar. AU5 den Privaturkundeu 
hiitte E. wolr l noeh manchen hinzugcwi unen ku nnen. leh grcifc ilUS 
t1 en rnir zuniichstl iegenden Fuldacr Ul'k unden ills Beispiel hel'all s 
Dronke Codex diplomilticus Nr. 661 (Zintersbach, RI'. Schl ncirtern , ve l'

' schenkt durch Lut1wig IV.). Natilrl ich muB ilier bei del' Liickcnhaft ig
keit des Quellcnmaterials, das gleichsam nur zufaJlig Aufschlli sse bietet, 
<l nclr die \'oll sta ndigste ZusamnrenstciJurrg Stuckwerk bleiben. ,1st man 
do ch vielfach darnuf angewicsen, aus ni chts als del' Tlltsaciro, da.£ eia 
Ort in den Urkunden al s Aufenthalt des Konigs orscheint, auf Reichs
gnt an di c5cm Orte zn schlieBcll , was nicht notwendig immer richt ig 
zu sein braueht, wie E. sc lbst betont. Nachzutragcn ist zu dicscn 
FiiIJen, daB K. We n c k in diesel' Zeitschrift 40, 148 aueh Ebs.d~f 
(Kr. l'o l<trlmrg) ills Ko nigsirof w,~h rseheill l ieh gemacht hat. Das" von 7. 
auJ""S. 35 crwU.hnto "ritzlar ist im Jahro 1"00-2 von <ler Vita. Bernwardi 
ausdrlick1ich a ls Pf. z ezeugt (vg1.11iese ZeitschriIt 40, 4(3). Zu den 
konigl jchen Aufenthaltso lt cn del' liudolfi ngischen Per'iode tritt noch 
Ermsc lworil a. d. Worra. (""I. ebenda.), ein art, del' iibrigens schon 
nac 1 Thlir ingen Z ll gehore.n scheint. Ober Seel heim aJs Kii nigshof und 
das Reieirsgllt im Oberl ahngau li berhaupt hatten dio Ausfii hrungcn von 
G. Frh. Sc h e n k z u Sehwei n sbc l' g im Arch. f. hess. Gesch. 13t
S. 423 if. lll1gefnhrt werden kii nllen. 

Uber den il llgcmeinen, nicht Hessen beso llders beriihrendcn TI1-
halt der Schrift, del' wir in vielen Heziehungen wertvolie und treffend 
fo rmuliert.e All fschJii sse verda.llken, hnn hier nicht eingehend referiert 
wCI'd en. l clr mochte nur einiges von demalldeuten, was mil' del' Be-
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richtigung zu bediidcn seheint. Die Po lomik gcg-o ll di e zul ctzt vo n 1L 
Ni e s e ve rtrctenc Auuuhme eincr Bait Konrml I. immcr bcwul3ter her
vortretcnden Unte rscheidwlg von Heichs- llnd IIlIlISgut (8. 4(,) halto iell 
nicht fli!" durchschlagend und den Vcrsuch, daa IlIcrkwUrd igc Zcugnis 
des D. H. 11. 433 aJ s intcrpoliert auszuschal lCII (8. !J!J rr.), ui cilt fij .. 
berechtir;t. GeiegentJich der Bemerkungen zUln D. O. l. Z )2 fill' 'ol'\'oi 
(S.88 fr. ) hiitte erwiih nt werdcn konnen , daB diose Urku nlif!, Wl' 1I1l !Inch 
vieJlcicht mit Unrecht, im Verdacht steht, cillo llIod('rno 14'U IHthung zu 
se in (vg l. Phi lip pi , ~Iittc ilungc n d. Jnstituts f. ti sterrl'ic:hi Ht' lw Gc
schichtsforschung 14-, S. 470 ff.). 

Endl ich mull jeh E. widersprcchen, wcnll er ailS der Erwil hllll llg 
def Graisch:tft bei der geographischcn Lagebeschl'eilHlng vo n (ln lll d~ 
stli ckcll , insbcsonderc von ImmunWttsgllt schlic6t, duB d:uni t, woh lvl'l'
standcn im LO. Juh l'hundert, "im Gegensatz ZIl den Bes trciJung:l' u d(\ r 
Grundhcrrscha ftcn die Unterordnung ihrcr Immuni tii.tcn untoI' d en (lnlr
schaftsve rba nd nachdrlickli chst bctont werden solltc" (S. lI H). Full ll
s ich in solcher Erwllhnu ng iiberhallpt eine juristischc BC7.ieh uJl ~ th'r 
Immull itiit ZUI' Grafschaft wiederspiegelt, so ka nn hiel' £loch nicht vlln 
einem Vcrhiiltnis der Untcrord [Jung die Rede sein , nls hiiUo dol' (;rnf 
noch il'gond eillc Gerichtsgewuit ii be r di e lmlllunitll.t besessen. 11 I.Ic h
stens hunde lt cs s ich dabei urn den letztcn, rcin verwn.ltungstcchnisch('1I 

. Rest del' ei ll stigen Abhli[Jgigkeit del' Immunititt von del' Grafsclwft, ti {'!' 
dnrin bestund, da B der lllllUuni tatsvogt in Prozessen seiner lIi lltcrsassf' lt 
mit Grnfschaft.sange hori gc n das Grafengcricht aufsuchcn mulhc, se i cs, 
daB er seine Leu te dort a ls Heklagte vcrtmt, sei cs, daB er ihrc III ~ 
tercssen al s IGii-gc r wahrnahm (vgl. meine llcmcrkllngen, Zci tschr. d . 
Savignystiftu llg, ge rm . Abt. Bd. 25, S. SOl ff. , namentl ich 005). 

Diesclll VerhU ltn is durften Allsdriicke wie "Unterordnung 1111101' 

den GrafschaHsverb:Uld': kaulll gcrecht we rden. E. sclbst schein t dOHn 
anch llicht sowoh l von ihm, das allein quell cnlll iiBig begrilndot ist, a lls~ 
gegungcn Ztl sein als vic lmchr VOIl dell belmllnten Anschauungell G. 
See i igers, die doeh von dcr Kritik so g ut wie ci nmiitig abgclehnt 1I11d 

auch von mir seinerzcit nicht nur ,. mit abschwiich ender Tcndem: rn o~ 
difiziert" (Eggers S. lt7 Anm. 1), sondcrn fast vollig negiert word en s ind . 

Aber selbs t dus ist Ill . E. gu nz ungewi6, ob aneh nur j('ne bo~ 
schrii nktc llnd durchalls nicht Untcrordnung bedeutende Bezichllllg dor 
Immunitll.t zu r Grafsclwft :lUS dell Gra fschaftsc rwahnungcn der Sch c lI ~ 
kungslIrknndcn henlll sgegebcn werden darf. Ih r eigcntlichcs Mot iv ist 
lwd bleibt :tllf allo FliJJ e das Bcdiirfnis der gcog raph ischen Ortsbcstirn~ 
mung. Vollends ist es verfchlt, die Erweitenlllg des IIrsprii ngli ch 111.1'

den ,. pag us" nellnendcn Formelschemas der Ortsbestimmnng du rch den 
"comitatus" aus einclll ,tbs ichtlichcn .,Gegensatz zu den Bcstrcb ll ngoll 
der Grulldherrschaftcn" abzuleiten. Diese Erwciterung ist, wie E. vo r~ 
her selbst bemerkt, di e Folge des }\usemnndergehcns von Gau lIlld 
Gmfsehaft, die immer mehr :tufhoren, s ich zu decken. Sio entspringt 
al so gleichfall s dem geo~ra.phischcll Gesichtspuukte. Dem widcrspricht 
auch nicht der E inwlIrf E ."s, da U ilie Grafschaft oft selbst dal1l1 II cben 
dem Gau <lusd rilcklich gcnannt werdc, wo s ic mit ihm durchaus zu
sammenfall e. Denn die WortverbiLldung " in pago x., in com itatu y. 
comitis" gchort seit dem 9. Jahrhundert so sehr zu den typiSCltstCH Bc~ 
st.1.ndteilen des Urkundenrormulars, daB sio auch, wo " pagus" IInd "co~ 
mitatLLs" ausna hmsweise no ch mit einunder identi sch sind , rei n fo rlll e l ~ 
haft, ohne e ill e bestimmte sachl iche oder gar poiemische Absicht il ber
nonunell sein kanu. 

],farbwrg. Edm. E. 8 tengel . 

• 
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R egcsten d e r Erzb i se h ofe von l\Ia i nz von 1289-139G. 
4. und 5. J~icrcmng. lld. 2 bcarbeitet von l'ritz Vigencr. Bogen 
11-30. Leipzig 1908-0. Vait & Co. Je 80 S. 4 0 zu 4,50 M. 

Das faseha F o rtschreilcll der t re Ffl ichen Vi generschcn Regesten 
ist schr erfreulich. Freilich kann V. II I1 S nur Hir Teichlich 3 Jah r und 
4 1Ionato das Material bietcn, durchschni ttli ch Hir 20 Monute in ciner 
J.licfcrung, der Stoff schwillt cben immer mchr an , ih.1l l ieIc rtcn in 
iiberwiegendem Mn3c (li e Archi ve, so Ilmsichtig die ged ruckte L itera,tur 
beachtet ist. Alios was ieh zlI r Ancrkcllll ll ng def crstcn Liefe rung V.'s 
sagle, konnte ieh wicdcrholl'll. loh wc isc damuf hin , was LUIS fUr 
hcssische Geschichtc Helles gcbotcn win\. So manches stellt tlute r dem 
Zeichcn des \'orausgegallgcll cu Kriegs uru das Erzsti ft, an dem Land
gmf Heinrich ] I. bcteil igt gew('sen war. Del' SUhne zwischen ihm und 
Erzbi schof Gerlach, dom Au s:;leich "on Streitigkci ten si nd die Nr. 3 l6, 
373, oo l- 53 gewid met, H'cli t viele bcrichten "on VerpHindung main-
2iseher Bcsitzllngen , Hechlc lIull EillkUnftc in Hessen fiir Schulden, die 
illlS jenelll l<riege slammtcn oder noch iiltcr wa rell , an hess isehe Grafen, 
]{itter, Hiirgc r: Nr. :525, 07,1, 410, 4 1(;, 430, 43 t, 566 daw 1037, 673, 
924, 1035. In Nr. (;37 cnwhrinl ErzbisdlOf Gerla ch :lls Sehiedsrichter 
2wisehen dcm Ll.lI lll ~rafe n und dmn Gmrcn "on Diez, del' jenem Kricgs-
dicnstc geleistcl, aher siclt d :'1J11I mit ihm "crulleinigt hattc. ,. 
n cgcstcn darf ieh unte !" d(,1I Cesichtspllnkt ., F'n rsorgc flir gcistliche 
Smfer ill ]l essen" h!"ingcn: fiir Gottcsbiirl'n 340, fiir IlIl lllichenhain 484., 
fOr Wette r ill!) (hier wll!"e etwa aur A. Hcldrnan l1 in di eser Ztschr. 34, 
lOG ZII "erweiscn), filr Spiellkappel illiS. A ll f Llir Verwn ltung l\I a inzer 
Herrschnflsgcbietc beziehen sich, uml zwa r allf Frilz lur Nr. 562, 
Nr. 1034 (wicht ig fiir di e Ratsverr'lssung) lIUCI! Nr. 4 15, aur Amon!l
burg : Tr. 7!J8 und I03G, auf die Jl C'rucLaft lttcr: NI'. 825, 003, !J31., 
002. Von der Totllng eines Fritzlnrer BUrgers II:1Ils von ll olzhei m 
du reh die van Ltiwenstei n handcln Nr. &14 und :)38 (Ictztcre sehon 
bekannt). Hier wU,re m. E. auf Paul Frauenstu.dt, Blutrache lIncl'l'odt
schJags lihnc ill! Dcutschen .Mittelaltcr (188 1) S. 12 1. zu verweisen ge
wesen. Sehr interessant hir di e Geschi chte der Wahlbpitula.t ioncn ist 
(Jin Brief des Bischofs 13. \'on :Florenz an den .l\la.im:er Erzbischof vom 
21. Oktober W05 (N r. 409), durch den er ihn be\'ollmiichtigt, den Abt 
Heinrich von Fulda von seinem eidJichcn Wahlversprechen unler AuI
Jegung ciner hei lsamen Bulle, zu ltisen. Endli ch verze ichne ieh cine 
Urkunde des Abtes \"on ll ersfel d Nr. 522. Die groBe Mehrzahl dieser 
Stucke stammt nus den lngrossaturb iichern in WUrzburg, sehr viele aus 
dem Marburger Staatsarchiv. 

]farbU1"[J. K . lVenck. 

])r. }'rif"z Vigoller, Kai se r Ka rl I V. und dcr Ma.inzer Bi st ulll s 
s t r e j t (1373- 78) = Westdeutsche Zeitschrift hir Geschiehlc llnd 
Knnst begr. von F. Hettner Hnd K. Lamprecht.. Herausgeg. \'on Prof. 
Dr. J . Hunsen Hod DJ". J . Hushagen. Trier, Verhlg von J . Lintz, 1908. 
Vllr, 163 S. 4 M. Vorzugspreis fiir die Abonnenten 3,40 1\1 . 

Unbed ingt eine der bcsten Einzelschriftcll Zllr Geschi chtc des 
spiitcrcll Mitte lal ters, welehe in Dcutschland in den letztcD Juhren er
schienen sind ! AuIgebaut all.f einer lI m.fassenden Kenntnis des gedruckten 
und des arehival ischen Material s, wie sic cb ell nur dem I-I era.usgeber 
der Mainzer Hegestcn In!" die zweite lI1i.lfte des 14. Jahrhulldcrts zu
stohen kann, iibt V.'s Darstelluug, indcm sie bei gediegener llehcrrschung 
der grollen Beziehungen und lledingungen das Hesondcre und K1 eine 
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s t-ets in d.ie rcchlc Belcnehttmg riickt, dll l.lk ihrcr durchsichtigcn Gli e~ 
derung und schonclI Form cincn groBell Hoiz aus. Nur cin cinziges 
Mal hat s ich in den Text geschoben, was Ill . K in die Anmcrkung oder 
in eincn Exkurs gchortc, die bemerkenswcrtc ]~ rijrtc rulIg iiber dio 
Biilldnisurkundc Yo m 6. Dez. 1373 S.38-41. leh ~ l' ill ll C rC kllrz nn die 
Vorgll-nge, wclche den l nhalt des Ruches ausmachell . Karl IV. ha t den 
brcllllclldcn Wnnsch, seinen 80hn bei Lebzeitcn zlIm KU lli{: gcwiihlt Zll 
sehon, dariir braucht er einen ergebenen Mainzcr Erzhischof. MiL Hilfo 
Papst Grogors XI., der fUr seine italienischc Politik, zur Hiickhhr VOIl 
Avignon nach Hom, di e Unterstiitzung des Kai sers braucht, wini di ose 
Vorbedingullg zweimal Cliiillt, im FrU hjahr 1371 und ION . Abrr dCIIl 
Giinstling des Kaisers, dcm Wettiner Lmlwig, dessc lI ganzos Weseu 
nkeinen grollcn Zug verr1i.t" , slellte das .Mainzer Domkupitei ill Adolf 
von Nassau cinen zielbewuBten lIut! tatkxUltigen Widersachcr c lLi.gl'gC1L 
J~udwig lllu13te sich tatsiichljch mit der Anwartsehaft begniigcn. DcI' 
Kampf urn das Erzstift, den seine Briider die Land- und. Mark gl'll fell 
VOIl 'fhliringen unci MeiBell ulltemahmell , wurde vom Kaiser vo r grfuri 
vorzeitig abgebrochell , fUr die Konigswah.l geniigte das Anrccht des 
Weltiners. Sic erfolgtc. Aber der ])apst, der ZLU Mchrung del' p1ll)St
l ichen Einkti nfte sehr weitherzig war (vgL S. 24- 28), bestalld dem 
opportulli sti schcn Kaiser gegennber a.uI machtvolle Durchsctzung der 
p1ipstl iehen Entscheidung Hber das Erzstift. Da hat Ka rl , del' die pUpsl-
1iche Bestll.tigung flir die Wahl seines Sobnes bmuehte, gntaIl Willen 
gezeigt, im Bunde mit dem ehrgeizigcn Pfalzgrafcll dell RebcIJ en wider 
Heich und Kirche Adolf von Nassau zum entscheidenden Kalllpfc herall s
zuJordern. Del' Tod Gregors XI. nud die nachlolgende Kirchen spaltulI~ 
in Rom verschlcchterte die T~age, allch Karl IV. hinterlie6 die J\! ,tinzc r 
Frage ungelost seinem Soh ne Wenzel, i.tber a lle Aussichtcn sprachcn 
dafiir, daIl cs der J\:rone nicht gelingen kOLlute, einen ergcbenell An
hanger im erstell Kurffirstentmll des Reichs ei llzusetzen. Es ist hier 
nicht der Ort au.f die vielen neuen Einzelergebnisse hinzuweiscll , nul' 
das hochinteressullte Schreibell Gregors XI. an Ka rJ vom 28 .. 11I1i 11374 
(gedr. S. t54, verwertet S. 00 f. ) und die Ansfiiluungen li ber die ka iser-
1ich-]>Hilzischc Verbindllng scien hcrvorgehoben. Nicht ganz nberg:ehell 
darf ieh i.weh die eindru cksvo llen .Personl ichkeitsschilderwlg:en, dio sieh 
:tn rechter Ste ll e einfiigell, eines Gregor XI. (S, 94) lUld Urban VI.. 
(S. 146), eines Karl IV. (" flir den es keille Imponderabilien gab" S. 9G~, 
vor aUem die wohlgelu ngcne Chankteristik des Mainzer Dekuns 
Heimich Reyer VOII Boppard Il llch sei nen BriefeD (S. 63), unu cndlicll 
die trefflichen zusammcllfassendcn Sehilderungen der augcnbl ickli chen 
Lage, z. n. s. 47, S. 76. - Eng sind beki.wntl ich die Heziehungcn des 
lI:la inzer llistumsstreits zur hcss ischen Geschichte diesel' Jahre, cilllllal 
wegen der Iwhen Verb ilHhUlg der Wettiner zu dcm Hallse Brabant -
im JUlli 1373 wm'dc Biindnis und ErbverbrUderung der heiden Dyn:.1 Sticll 
aufgerichtet und 1378 die gemeinsrune Gegnersch:lft wider Adolf von 
Nasstt.u lloch schli.l'fe r bctollt (S. 37 f. und 136), sodann wegen del' Vcr
sllche beider Bewerber in Hessen flir ihre kirchliche .Machtiibung Boden 
zu gewinncn (S. 52 lInd 74) lInd cndlich wegen Adolls Zetlelungen mit 
dem Stemerbund (S. 44) und dem Grafen von Ziegcnhaiu (S. I t7). 
Noch bedeutungsvoller fUr Hessell ist ja. der l la inzer Histulll sstreit, 
na.chdclll er liingst dllfCh die Versefzung des Wettiners IHLCh dem Erz
stiIt Magdeburg beigelegt war, du.reh die Hache des Sicgers geworden, 
durch die Verbindung AdoUs mit den zah1reichen Gegnern J~andgraf 
Hermanns. 

Marbu,rg. K. Wench. 

• 
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U r ku nd e n d e r Mark g rafen von Mei lJ e n und L a nd grafe n VOIl 

Thtirin gcn 1407- 18. l m Auftrage der Koniglich Sachsischen 
Staatsregierung herausgcgeben von Jlubert. J~rllll sch (= Codex 
diplom. Saxoniae regiac J 13 Bd. 3). J~c ipzig, Gieseckc & Devrient 
1900, XVI, 563 S. 4 ' . 25 M. 

Es kaoll nicht meino Absicht seiu, den stattli chen Urkundcnband, 
-den nns Ermisch vor ei nigcn Wochen gcschenkt hat, hicr einer cin. 
gehendcn BeSll rechnng zu lIllicrzich en. Jeh mochte bloB durauf hin· 
we iscll , daB in <li csem, \Vi e in den zwci vo rausgegangen B1illdcn dank 
def vielHUtigcn Bez ichllngc n zwischclI den Hi.iusern Brabant und \Vettin 
<ler hcssischen GeschichtsrorsciluJlg so munches .Material zugcfiihrt 
wird. IU ctwa c in Dritl cl dcr 657 Urkundcn, die in dern Bande 
~abgesehen VOIl den in Al1IlIl' rkungen verzeichnetell) aus &1 ArchiveD 
verci nigt wurdCII , wa r hisher 1-:'11117, od or tei lweisc gedruckt. Sicbcn 
Urkundcn si nu dem :M:u'lwrgcr Staatsnrchiv entnommcn. l ch verweise 
aul das vortre ffliche Hcgisler unter den Stichwortcn Hessen, 'Fu.ida, 
Hcrsfeld , Mainz, Wa ldeck, Zi c~cnha i ll u. s. w. Zu Nr. 32'2, wo in der 
Anmcrkung ei no sagc llhaft o NnchrichL Wigand Gcrstenbergs Ober den 
jungcn, angobl ich kriiJlpelharl(, 1I hcss ischcn l~alldgra fon Ludwigs L mit 
all cm Vo rhoha lt ubgcdl'll ckt wird , ist jotzt auf Dicmars Ausgabo S. 286 f . 
zu vo rweiscn. Es brallchL k:ulln crwii hnL zu worden, dall die Text
gOSt;Lltllllg, wia die Beil,{tlhen das mustl'rgiltige Itincrar der Flirsten 
- so sind, wie mUll sic VOIl diosclU II crall sgobor crwllltcn darf. Dom 
Iolgcndcn vierlell Bandc, dor bis 1428 rcichen so li , konnte E. ei n er
huhtcs a llgelll cines Interesse - woge ll der Jlussitonkricge - voraus
.sage ll . Moge er in nicht zu lunger Zeit fo lgcn! 

Marburg. J( lVenck. 

Edu:trd Win tze r , Prof. Dr., Oberleh rer a. D., H ermnlln Sc hwan von 
Marb ur g. Ei n Beitra.g z ur Ge s e h i c hte Phi l ipp s d es G roB
miit i gen. Marburg. In Kommissioll del' N. G. Elwertschen Vcrlags
buchhanuJung. 1900. VlII, 330 S. 6 M. 

Uber dieses fUr die Lehens\'erh ~iltn i sse , das Rechtsverfahren und 
die Rechtsanschauungen in der ersten HiHlte des 16. JahrlllUlderts 
lUlgemcin ergiebige fin ch, die Biographio eines von harten Schickungen 
Jaltrzehnte Jang schwor hoimgesuchten i\larburgor BUrgers, j.';cschopft 
aus einem umIangreichen Material ,mhlreicher Archive, kann ich im 
Augenblick, wo die Zeit Zllm AbschluB dieses Literaturteils drangt, 
kein eigentl iches Urtei] abgeben, icll denke dies il11 llachstell Heft, im 
Frlihjahr 1910 nachzullOlen, unterl asse aber IDCht, Leser, welche etwa. 
du rch die frUhc ren AuJsiitzo des Verfasse rs im "Hessenland" .I 00l bcs. 
S. 82 l f. flir die aufrechte Personlichkeit Hermann Schwans Interesse 
gewonnen habeD, daran! hinzuweisen, welch' reiche Mitteilungcn sie 
liber seine weiteren Schicksale und Verfolgungen in den Jahren 1525- 52, 
an denen Landgraf Philipp nicht ge ringen Anteil hatte, in dem vor
liegenden Bande erwarten dlirfen. 

Marburg. K . Wench. 

The corre s llondence of Ca s pn r Sc h wenckf e ld of Oss i g 
and t h e Landgrave Philip of I-J e ss e l5S5 - l561. Edite d 
from the sources with hi storical and biographical notes J:uncs J~csli e 
}'rench, Instructor in the University of Michigan. Leipzig, Breitkopf 
u. lIarte) 1908, IV, 107 p. 4 M. 

Der schlesische Edelmann Kaspar von Schwenckfeld, zuorst ein 
begcisterter Anhiinger Luthcrs, fuhJte sich dann von ihm hinwegge_ 
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trieben und wurde der Stifter einer spiritualistisch-mystischcn Gomcinde, 
die in WHrttemberg und l)reuBen si ch bis ins 17., in Sch lcsiclI bis ins 
18. Jahrhundert behauptet hat. In Amerika bestcht sic noch hClIte, 
und durch das theologische Seminar in ]{u,rtfo rd , der II llupt stadt 
Connecticuts , erlebt jetzt die Schwenckfeldsche 'J'hcologie, dorOIl Bedell
tung fur die 'l'heologie des H.eforma tionszeitaltcrs VOIl dol' 1l10dOl'llCII 
Forschllng anerkannt wird , ihre Auferstehung in einem grollHlIgclrgtcn 
Corpus Schwenckfeld ianortUll , von dcm im Jaluc 1907 cin (lfs tCI' Band 
in gicichem Verlag erschicnen ist. AJs eine Nebenfrucht diesol' For
schungen bietet im vorliegenden Hofte ein Schlller jenes Seminars dOli 
Bricfwechsel zwischen Schwenckfeld und Landgraf Philipp. Acht VO II 

den siebzehn Briefen stammen aus dem Jahrc 1542, in dcm der Land
graf bcsonde rs auf einen Ausgleich zwischen Schwenckfeld und dOli 
Wittenbergern llOffte. Er verm itteltc insbesondere zwischen ihm und 
Melanchton. Neben den zehn Briefen Schwenckfelds an den J~U1Hlgm ren 
enthli lt die SammJ ung z\\'ci J~andgraf Phil.ipps an ihn 1md drci an 
.Melanchton. Vierzehn Briefe si od ans handschriftl.icher QueUe illl 
M:ubuTger Arch iv geschopft. Nahezn al le waren im 1G. J ahrhllndert 
oder durch nenere Forscher schon gedruckt word en, abeT sic wu ren 
iiberaus verstreut und teilwcise schwer errcichbur. Die Bricfe Schwenck
felds sind theoJogische Traktate; d.i ejenigen des Landgrafen zeigen seine 
der Zeit vorane ilende Duldsamkeit, er weiB, daB Schwenckfeld im 
Grnnde kein baser Mensch ist , er wiinscht ihn, wenn cr irret, zu unter
ri chten und ani die rechte Balm zu bringen; er hat selbst mitten in 
Kriegsvorbereitungen Zeit fUr die theo logische Ko n·espondenz. Del' 
junge amerikanische Forscher hat keine Mlihe gescheut, durch An
merkungen unteT Heranziehung einer weitschichtigen Literatul' dus Vcr
stiindnis del' Rriefe zu erl eicllt.cm. Wif wiirden gem sehen, daB der 
Verfasser selbst in knapper Zusammenfassung die Beziehungen der 
heiden Briefschrei ber entwickelt hatte. DaB die vorausgeschickte In
haJtsangabe der Briefe wie iiberhaupt aUes, was ni cht aus dem 16. Jahr
Jllmdert stammt, in englischer Sprache gcgebeD ist , kann man all ch 
insofern bedauel'll , al s wer die Brie fe vcrsteht, erst r echt deutsche Ein
lei tungen sich gefaUen lasscn konnte. 

Ma1·burg. K. Wench. 

G. l\(cnfz, Jo h a nn Fri c drich der GroBmiitige 1503- 1554. 
(= Heitrage ZU1· neuel'en Gesch ichte ThGringens n. 1 ) Jena 1908. 
Teil IT, ~,{ VI, 562 S. 15 M. Teil Ill, X, G02 S. 15 M. 

Dem klirzeren erstcn Toil seiner Biograpie Johann Friedrichs 
von Sachsen hat M. in zwei stattl.i chell Banden den zweiten und dritten 
als JllbiHillnlsgabe zu r Jenaer Universitn.tsfeier fol gen ]assen. Teil n 
umfaBt die Zeit vom Hegierungsantritt bi s zum Beginne des Schma]
kaldischen Krieges ulId sclliJdert in drei Absclmi tten das VerllUJtnis des 
KurIlirsten zum SchmalkaJdjschen Bunde lInd zum Reiche (1532-1536 
die Jahre des Vertrauens, 1536- 1541 die JalJre der Sorge und Unto l'
nehmungs]ust, 1542- 1546 die Jahre del' Unsicherheit), sowie seine Bc
zichungon zu den A.lbertinern ll1l d ZLl dem Erzsti fte Mainz. Del' Jll. Teil 

• behandelt 1. den Schmalka ldischen Kri cg, 2. die Wirksamkeit Johuun 
Friedrichs <lI s Lalldesherrn , 3. dio heit der Gefangenschaft und die 
letzten Regierungsjahrc, lUld sch.li ellt mit eioem QlleJlenanhang VO II 82 
Aktenstii cken au.s del' Ze it von 1533 bi s 1550. 

Anf den lnhalt im einzelnen kaun hier lucht eingega ngen werden. 
Nur das mag gesagt sein , dall wir an dem Werke ni cht nnr cine grlind-
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liche, dUIchweg aus den Quellen abgcleitetc Biographic J ohann Frie~ 
drichs, sondcm auch eincn zllverliissigcn, besonncnen FU hrer durch die 
erncstin ischo PoJitik vor aUcm in del' Zcit des Schmal kaldischen BUlldos 
gewonnen haben. SelbstversUUl dli ch zieht auch die hessische Geschichtc 
erheblichcn Nutzen uus dOli ii'orschungen des Verf., fUr die \Vir ihm 
dankbare Anerkennung schu ldi g s ine! . Dcnn cs ist nicht moglich, die 
Bedeutung des cincn 1-la,uple5 der Evungclischen Zll wilrd igen, ohno zu
gleich dns "MaB dessen :tu bcstimmcn, was dem anderen an Vcrruenst 
oder Vcrschuldung, an Fijrdcrung oder Hemnlllng zugemessen ist. Im 
allgemeinen habclI woh l die E rgcblli sse des Huches die Grundlinien 
lillserer Kenntnis vo n dcm VCl'hiUtnisso .Joha nn Friedrichs zu dcm L:Uld· 
grafen nicht wesentlieh vc rii lldort. .M. hat zwar mu-ncho Vorwlirfo, die 
die Geschichtsschre ilHlng gcgon Johann Friedrich crhoben hat, mildern 
und das Sympathi schc !)o irwl' Perso nli chk eit kriifti gcr hervortreten lassen 
kOllnen, ahe!' we r1l1 er die politi scil en und miliUirisehen Fehlel' des 
Fiirsten mohr tU1f di o Eig(, ll tiiurli chke it scincs Temperaments als :tuf 
llIangetnde Einsi cht zlIl!il' kfnhrt , so crHirt Cl' s ic, ohne sie zu bestreitcn , 
:meh er mllB zug('boll , dnU .Johallll Fri edri eh weder Politiker noch Feld· 
herr gcwesen ist. 

Auf das Knpitr l iib(' r J oha nn Fricdri ch <l Is La ndeshcrrn (Tei l [H 
S. Il fJ IT.) rn ochl o jeh lI odl bcsondcrs hin wcisc l1 . i\L hat nicht nur die 
IInelldliehe j\'!cnge del' politisc li cn Akl.c lI der wcimarisehen nnd andercr 
Archi ve du rc hgearocitN, soud r rn :I nch a ll S dell Quellcn libel' dic Vcr
waJt1ll1g utili (i cs('t z~cbllng cino sohI' tll1 schuuli cll e und auch fUr die 
hess ischc Geschiclrtc a ls Vcrglcichsmatcrilll wc rlvolle Dal'stelllln~ gegeboll. 

llfa·rbwrg. F . Kiich. 

Jean Giimpell, G cs chichtc d es Sc hiiLz (, llv c r c in s zu Cn. ss e l 
1547 - 1907. Nnch alten UrkurHlcn, Akten lInd AlI fzeichuungell 
bearb. von -. II c l"a l1 sgegeben vom Schiitzcn·Verein zu C.lssel. Verlag 
von G. Dura),. l , Cass.1 1008. VIII , 108 S. 

Dics schon uusgcstattete Heft hat gcwi6 Vielen Frcude gemacht 
und durch reiche MitteiIung \'on nrkllndlichell Matcriulicll namcntli ch 
<lU S den Archiven zu l\b\rburg und Kassel ist es elltschieden verdiens t
Ji ch, aber cs kann uoch nU l" ungesehen werden als cine Unte rlage fUr 
eine zllsammenfassende geschichtliche Darstellung, cs darf nicht be
anspruchen se lbs t ei ne ,.,Geschichtc" zu sein. Die Gesehiehtc des 
Sc!riitzenwescns ist llC ll tC, wo das deutsche .Biirgertum si ch seiner TCraft 
wieder bewuBt gewordcn ist, ein vielIi.iltig tl ngcbautes Feld, uod sic 
verdicnt diese Pflege reichlich Dank ihrer mannigfa ltigen Zusamrnen. 
hange: mit der Geschichte dcr Spiele und Feste, der Wehrhaltigkcit 
des dentschen Hlirgcrtums, der Entwickelung der Schie6wafJen, des 
Gcnosscnsehaftswesens. Es ist auch fUr einen Nichtfachrnanll nicht 
allzuschwer eincn Einbli ck in diese allgollleilloll Heziehullgcn Zll go· 
willnen nud daraufhin s ich uod Andcrn dns geschichlliche Versta.ndn is 
des Schiitzenwesens zu erschJieBeu. Uccht hiibsch wmdc die Aufgabe 
gleichzeitig gelOst in einer kleinen Festschrift vo n Carl Fcaux de La
croix, Die Arnsberger Hii rger-Schiitzen·Gesellscha.ft irn Wandel der Zeiten, 
Arusberg 1908, Vcrlag von Herm. Ludewig. In dieser Schrift ist das 
Hauptbuch iibcr das Schiitzcnwesen von Aug. Edehnallll, Schutzenwesen 
nud Schiitzenfestc der deutschen Stadte vom 18. bis zum 18. Jahr
Illllldert, Miinchen 18VO, ausgenutzt, wlihrellll ielt bei G. ihm !lit!' (S. IS) 
einen ,.,Lobspruch der Schlitzco" vom Jahrc .WOS c nlnommen sehe und 
lI er nnkundige Lese r mit dem Zitat ,.,Edelmanll , Schiitzenwesell" wonig , 

• 
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anJangen kann. Neben Edelmann moge, wcr si ch zu un terrichten 
wilnscht, bci G. 1. von Maurer, Geschichte def Stli.dteverfassung ill 
Deutschl and I (1869) S. 623- 9, bei Gust. Freytug, BUder aus der 
deutschcn Vergangenheit IT , 2, Rap. 10 "Die Wllffenfcstc des BUrgers" 
Ulal numcntiich die Ausfiihrungen Ka.1'1 Heldmanns in "l\iittelalterliche 
Volksspiele in den thiiring.·sltchs. Landen, Halle l OOS, S. 27 f. u. S. 60 f. 
(reiche Bibliographic) nachJcscn. An EinzeJheitcn sc i crwH hnt, daB die 
Bcvolkerungszahl Kassels mit 7(0) Einw. fiu" das Ellde des 13. Jahr
hunderts gewiB weit iibcrschatzt wird (vg!. die Zcitschr. 42, 174 be
sprochene Schrift van Strakosch-GraBmann S. B5 f. ), daB die Ver
gleichung des Wortlauts (So 69) der Rede Herzog Ernsts VOIl Sachsen· 
Koburg-Gotha. auJ dem Gothaer aJlgemeinen Schntzentag vom U . J uli 
1861 mit demjenigen der Erinnecungen diescs Flirstcn (Ans mei nem 
Leben III (1889) S. 8G f. ) Illi r am Schlu.B eine Variante ergeben ha t, 
die ieh a u.f die spiitc re Hed,tktionsUitigkeit des Mernoirenschrcibcrs 
zuriiekflih ren moehte. - Nicht weniger al s zehn Hei lagcn besehlieBen das 
Huch, das mit all se inen hlibsehcn EinzelmiU,eilungen lInd schoneLl Abbi l
dnngen einell wiUkommcnclI Heitrag zu r Kultu rgeschichtc Kassels bictet. 

lJ[arburg. K . W enck. 

D. "Victor Sclmltze, Phi 1 i p p Ni e 0 I a i. Zum Gediichtnis seines 
dreihundeltjahrigell Todcstages 26. Oktober 1908. Anf VeranJasslUlg 
des Fiirst lich Waldecki schen KOllsistoriums. Mcngcringha.llsen, 
Weige lsche Hofbuchdruckerei 1908. 79 S. GO 1)1g. 

In bester volkstumlicher Form gibt der bekaunte Rostocke r 
Thcologe, del' treFfliche Kenllcr del' Waldecki schen Hefonnationsge
schiehte, ein kmzcs l~ebell sb i ld seines Landsnwllnes, des streitbaren 
lutherischen Theologen und. warmherzigen gottbcgnadeten Liedersangers 
Vhilipp Nicolai aus Mengeringhausen in Waldeck (1556- L008). rst das 
BUchlei n ZlUlii.chst J itr di e .Ge!neinde bestimmt IInd m~~ .es !-Inter i!H 
auch durch seme hubsche bddllche Ausstattnng (u. a . drCl Blldmsse N. s) 
lInd durch den Anhang "goldcne Wo rte aus N.'s chriIten l: viele Leser 
fi uden, so wird cs ,mch allderen ill s Zeugn;s VOII einem Manne, der 
"sUihlerne Kraft UJld weiches Gemut, scharfen Verstand llnd dichte
ri sches E rnptinden verba nd " (er war del' " e rfasse r vo n "Wie schon 
lenchtet der Mor{.;ell stcrn" unci " Wacht auf flIft lIns di e Sti mmel: ) will
kommclI sci n. \Vcr ilber die gclchrte schriftstell cl'i sche Til.tigkei t N'-s 
etwas cl'fahren will , leso Schul tze's Wald.eckische Hcfornmtionsgeschichte 
S. 348-55 und ctW:1 den A rtikel Bertheau's in der AlIgemeinen Dent
schen Hiograpilie Bd. 23, 007- 11 nach. Aus dem letzteren ersehe ich, 
daB Nico la i anch ei ll Werk libel" Deutsche Urgeschichte schrieb, das 
du rch den Umfang der Qucllenlorschllng und durch die t>atriotische 
Ges innung des Verfassers von In teresse sein sol I. Mehrere Rriefe N'-s 
vero[fcntli chte Sch. neucrdings irn 19. Ja lu-gallg der "Neuen kirchli chen 
Zeitschrift". Seillen ,, ~"r e lld C Il S }lieg e l d es e wigen L e b ens", 
das Seh. S. 44 al s "ei llcs der schonsten Hiicher der evangelischen 
Christellhei t" ·bezeichnot, hilt in diesem Friihjahr R u d. Eck a rt im 
Verl ag des Lutherisehen Hii chervereins zu Elberfeld nell herausgegeben. 

lJJarburg. K. Wenck. 

Die Mat rikel der hohen Sc hul e und d es Pad:tgogium s zu 
Herborn. Her :t u s~ege ben vou GoUrried ZetUer und Runs 
SOlluner = VerMfentlichungcn der Histori schen Kommission fUr 
Nassau V. Wicsbadeo, Bergmann. XIV, 734 S. 1908. 18 M. 

E s war eine gegebene AuIgabe fUr die Nassauer Historischc Korn-
Zoltschr. Bd. 43. 26 
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mission, die Herborner Matrikel, welche nur in einem ganz unzuver
Hissigen Druck vcroffelltlicht war, auls neue hcrauszugeben und dami t 
der Nassaucr Bcamten- und Gelehrtengcscllichte eine sicherc, reichlich 
HicBcnde QueUe zuganglich zu ma,chen. Sic ist von den heiden Hefaus
gebern mit der aJl crgrol3ten Sorgfalt gelost worden. Das beweist ni cht 
nor der korrekte 'fext, sondcrn vor a ll em Ruch die Hegistcf, die fa st 
cin Drittel des stattlichcll Bundos cinnehmcn und Forscher und Gc
schichtsfreunde an die gcdccl..-tc 'J'afcl rufeD. Noch ctwas sHirker ist 
der Umfang der Matrikel des Piidagogimlls zu Herborn , das seine SchliIer 
von nah lmd fern crhiclt lInd nach crledigter Prufung aus der crsten 
Klasse an die hoho Schnlo :Ibg,.b. Die Matrikel der ]etzteren flir dje 
Jahre 1584- 1726 fiillt. illl Oruck 172 Seiten, sie ulllfaBt die Namen 
von 4314 Studenten: di e heute spurlos verschwundene nene Matrikel 
fiir <lie folgenden .Jahre 172G- J816, welche noch Stellbing vo rlag, als 
er 1823 seine "Gcschi chto del' hohen Schulc Herborn" schrieb, mull 
1483 Nalllen gcziihlt hllbcn. Man sicht a ilS di cscn Zahlen ohne wei
teres, dull im 18 .. Jahrhundol't die Hl Ote del' "hohen Schule" hinte r ihr 
lag, obwoh l sic durchgii n~ig Zll dell Uni versiUiten gerechnet wllrde, 
wiihrclId man doch die l\ostCIJ ni cht uufbrinl!;en konnte, lUll die kai se r
liche Genehmigung ZlIr UlllwlI ndl Llllg ill cine Uni versiUit einzuholen, und 
sie so des l)romotiOIlSl'echlcs cnthchrtc. Lchrreich ist dann wieder der 
folgcnd c VCl'gleich : DC Il 25 12 Studicl'cndclI , welchc in den 44 Jahren 
vo n 15S4- JG27 imma triklll icl't wlIrticn , stoll en fUr dj e 21 weiteren Jahre 
des gl'oUcn Kl'icgs, 1G28- 48, nul' j~.).I Ei ntragu llgen gegenUbel', di e ZahJ 
17£12 .f Ur die .Jnh ro H;40- 1725 abe r zcigt ci ne gewisse Nachbliite. Die 
G1anzzeit lag durcha.lIs in dem erstcn }'l cll schcrutl to r. Unter de n Hek
toren, we lche die :Eintrngungeu vo rrtahmcn, find cn wir Namen vo n hohem 
Hu f: den ausgezeichneton Theologen .Johannes Piscato r <lU8 StmUbnrg 
U584- 1625 l)rofessor in Herbom), dessen ni l' die rcformierte Kirchc 
so bedeutungsvo ll e erste selbsts tu.ndige llibe lnbersetzung cines refor
micrten 'l'heologcll soeben <lurch J~ic. theo!. H c i n r. Se h I 0 ss e r einc 
eingehende WUrdigung erfahren hat (Die Piscntol'bibel. - J-lei<lelberg 
1908). Unter Piscators Rektorat erscheint welligstcns ein maJ !loch aI s 
Zeuge del' hervorragendc Ca]vinschiUer Gaspar Oleyianus aus Trier 
(t 1587), dessen Einfl ufi auf Graf J ohann den AJtcren von Nassau
])illenburg fU r das Zustundekom men del' Hel'borner Landesschule so 
bcdeutllngsvo ll gcworden war. Als dritte LO ll chte diesel' Friihzeit nellnc 
ich Johanlles AJthusius aus Diedenhausen bei Beri cburg, Herbol'll er Pro
fesso r von 1084- 1604, Rektor in den Jah.ren 1599 nnd 1602, n:tchllCr 
bis zu seinem '1'odo (t 1.638) Stadtsyndikus in Emden. Otto Gierke 
zllerst hat in einem eigenen Ruche (Johnnnes Althnsius und die Ent
wickehUlg del' natu rrechtli chen Staatstheorien, Bres]au 1880) di e nus
gCIJ rli.gte geistige Person li chkeit dieses Juri sten yon umfassender BiI
dung und Ol'iginalititt dor Gedanken gozeichnet. \Vir in Deutschland 
verdanken ihm das erste !LUsfUhrliche System der ]>olitik (aus ganz 
demokTatischer Gesinnung). Gierke konn te ihm einen hervorragenden 
Pbtz in der Geschichte der Staatswissenschaften aoweisen . Dieso Be
merkungen gehen Gbe l' die WGrdigllng der MRtrikehwsgabe hinl.l.lls. Sic 
sollen erkenuen lassen, welch ' Teizvolle A ufgabc die Geschi chte diesel' 
PflanzsUitte reformierten Geistes, deren Pl'ofessoren auf das reformierte 
Hekenntnis vercidigt wurden und mit del' Schweiz und Holland in 
engster Fiihlung standon, mindestens fUr die ersten Jahrzehnte ihres 
Bestandes darsteUt. Dem reichen vo rlmndenen Aktenmateriul ist nach 
Zeiller d~ls genannte Work Stellbings uuch fii r die UuBere Geschichte 
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nicht gcrecht geworden, mr die innere Gcschichte ist ooch last alios 
.zu tun. Jeh verweise au f die sehonen Ausfi.i hrungen A. Tholucks. Das 
akademische I,ebcn des 17. Jahrhnndcrts 2. Abt. (1854) S.803- 11 nnd 
auf die flir die Erkenntnis def Zusta.nde an dcm Herborncr Pi.idagogium 
wcrtvollell llricfc des SchOlers Johann Eberha rd Schmidt <tus Hungen 
(P. 1722) an seinen Vate r aus den Jaitrcll 1605- 6, wc lchc A. Dei 6-
mann in def "Denkschrift des kg!. pecull. cva nge1. theolog. Seminars 
Zll Herborn fUr die Jah re 1893- 97" veroffentlicht ha t (vg!. v. d. R OPI) 
in di eser Zcitschr. 33,294 f .). - S. 704- 5 sind die hess ischcn Orto 
zusammcngesteUt, aus dcncll Mitgliedcr def holten 8chule bczw. des 
Padagogiums stammten. Mit Hille des Orts- und des ])crsonenrcgisters 
kann man sic selbst naher kcnnen lernen. 

Marburg. I K . lVcnck. 

Wil hel m Di l iehs F e derzeiehnung e n kur sllc h s i sc h er un d 
mei6nise h e r Ort se h a f ten <LUS d e n Jahren 1626- l629. 
Hsgeg. vo n Puul E mil Richter und Chrl s ti:lIl KrolJm:ml1. Dresden 
(C. C. Meinhold ll . Soiluc.) Bd. 1- 3, 1907. Quedo!. M.28. - . 

AJs vor etwa acht Jahren Dr. E. The u n e r di e Einleitung ztt 
der vo u ihm besorgten Neuausgabe von Wilhelm Dilichs Ansichten 
hessiseher SW.dte I) schrieb, da schl06 er seine Nachrichtell liber des 
Klinstlers Lebensschicksale und Tiitigkeit mi t der Bemcrkung ab , daB 
nach dessen Fortga llg aus Hessen ond seincm Obertri tt in di e Dienste 
des KurfUrsten vo n Sachsen hicrii ber nue weIlig bekann t seL Da. Dilich 
im Jahre 1625 sein Vuterland verlieB lInd erst 1650 sta rb, so erstreekte 
8ieh die rel,ative Unkcnntnis der Tiitigkeit des merkwlird igen und viel. 
seitigen ~lannes iiber cinen Zeitraum von 25 Jahren. Diese Lllcke darf 
nunmehr al s ,wsgefilllt betra,chtet werd en. Dr. Ch r. K r 0 I lm a nn 
hat - llallp tsac hlieh aus den ei nschhigigen Aktcn des ])resdcll cr St:tats· 
archi vs - alle illm erreichbitren Nachrichte ll zllsammengetragen und 
so in der Einleitung zu dem vorLiegendell Werk ei n Lebensbild unsercs 
hessischen Landsmannes entro llL, das (wenlt es allclt i. e. 1I0ch vcrtieft 
werden kOlnn) in don H allJ1tz(j~cll a ls ab~cschlosscn ge llc lI darf. \Vie 
zu erw<lrten, hat I\r. insbesondere die Ent sle illl ngsgeschichtc der jetzt 
von ihm llllll dcm Bibliothckar der Ko nigl. Offent l. Hibliothek in Dresden 
Dr. P . E. Hi c h tor h ora\ls~cgcbe n oll Fcderzeichnungen ,kllt'sii.chsischer 
\lod meiBnischct' Ortschaflen , di e "Oilich ill den JahrclI 1627- Hi29 an· 
fertigtc , ins Auge gofallt. \Vir orfahren , daB schon bald Il<tch seincr 
Berufung nilch Sachsell dcm Gcna nntoll die AufsteiJung der Phine lInd 
AnschHige filr den Neubau des s. g. HiesensaaJes im Schlosse zu Dres· 
den iibertragen wurde. nili ch schJug filr die maleri scheAussch miickung 
des Saales~. a. vor, zunHchst iiber dom H,u.uptgesims die Contrlllacturen 
der vornehn;l sten St1i.dtc des Lancles MeiBell nod des KlIrkrcisc5 anzu· 
bringell (S. 20). Da del" KlIrHirst die Vorschlllge D. 's in der Haupt-
sache billigte, so wurdc ihm noben der killlstlerischen I.eitllng dcr Aus
scltmilckung i. a. noch dio besondere AuIgi\be zut.eil, fUr jenc Stadte· 
hUder personlich an Ort und Stel1e die notigen ZeichlllUlgcn zu ent;.. 
werlen , die dann dem .Maler bei seiner Arbcit a1s VorlageD ZlI dienen 
hattell. So entstanden die vorlicgenden Federzcichnullgen, deroll Ori
gi nale in d rci QuerfoliobU.nden in der koniglichen Bibliothok zu Dresden 

I) W i I h e I m "0 i I i c h s Ansichten Hessischer Stiidte :.LUS dem 
Jahre 1591. Nach den Federzeichnnngen jn sciner Synopsis deseriptioni s 
totius Hassiae. Marburg (Elwert) 190"2. 

26' 
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(S ign. Mscr. Dresd. J 291) aurbcwahrt worden. Das Work fiihrt den 
~I\itel: Urbi um et oppidomm et arcium aJiquot Septemviratns Saxonici 
et M.isniae typi ae dcscriptionllDl isagoges Wilhelmi Dilichii. A . . S. 
M.DC.:A'AflX. und cnthll.lt i. g. 132 Ortc, von denen jetzt ooch 77 zum 
Konigreich Sachsen gehoren, wahrcnd 6 an das GroBherzogtum Sachscn
Weimar iibergegangen und 60 prcuBisch geworden sind. Die Rcpro. 
duktion , crmoglicht durch die Untc rstiitzung der KijnigL Sachsischen 
Kommissiou filr Geschichtc, in dercn Schriftcn sic als Bd. 13 aufgc
nommen wurde, ist um so dankcll swcrtcr, aIs die Original-Handschrift 
im L:.tllfe der Zeit durch di o BCllutzu ng st.a rk gclitten ha.t. Sic ist, wie 
hier gleich bemerkt soi, so vo rziig li ch, daB der Benutzer fUrd er nicht 
notig haben wird, Imf die Originalo selbst zurUckzugehcn. - In seiner 
Bcdcutung al s KiinsUer, al s Zcichner tl nd Radierer VOIl Laudsch aften 
und Figuren winl D. erst in nouerer Zeit voll gewi,irdigt, und cs ist 
nicht ZUlU miudestc ll dn s VcnliclIst l(rollmanlls, in dieser Hinsicht auf 
illn aufmerksam gemacht ZII h;lbcn, so in den von earl .MiclmeJis 
herausgegcbcnen Hhcinischcn Uurgcn wie in dcm vorlicgendcn Werk. 
Hicr sagt er auf S. 10: " Dilich war der ersle, dem das Stadtbild als 
Ganzcs ctwas bcdcLJ lclc. I~ r crf"Blo ni eht nur die Einzcl hciten , SOIl

dern, um diesen dumals iiIJli chcn Ausdrll ek ZlI gebmuehen, den "Pro
spect" nls ctwas J~ inhcitli ch cs. Dio Sladt war ihm untrennbar von 
der GegelHl , darin sio wurzeltc : n\lr in und mit dieser wi ll er ihr Biht 
erfaBt lint! charaktc ri sicrt wi sscn usw." WClln diese Worte , wie unbedi ngt 
zlIzlIgebcll , Ruf die vo rli cgcndcn sllchsischcn SUldtcbi ldcr zutre ffen, so . 
mlissell wir den Kilnstl cr, der sozusngen lIlit Nnturnotwcndigkeit schafft, 
fn D. lIlll so mehr bewundern, als er do ch nur die Vorlag cn li efern wolJte 
iOJ· cincH andern. DaB cr sich dcssen bewuB L war llnt! dicsc sei ne 
Aufgabc stcts im Auge hatte, erkcnnclI wir leicht an kleillen Zngen, 
wie z. U. daB er d.i e Farben der Dlieher u. dgl. mit Buehstabell (r = 
rot, S = Sehiefer, w = wei6, St = Stein ) angillt. Auch das fast voU
sUind ige Feh.len aUer Figuren mocilte ieh darau.f zw'uckfiihren. Und 
aus djescm Grunde durfen wir we iter folgern , daB Cl' a,uch get r c uc 
Abbilder geschaffcll hat, was llic1Jt von all en, denen der nProspect" in 
crster Linie steht, gesagt werden kann. Seine Zeichnnngen werdell da-
mit fUr den Historiker Zll einer zuverHissigen QueUe flir die Kenntnis 
des alten Stadtbildes, lnsbesondere dor architcktonisch hervorragcndell 
Gebaude, was alles jetzt mchr Dnd mehr dcm Drange der Vm- nnd Er
weiteruugsbauten zum Opfer faUt. In kunstl erischer Hinsicht stohen 
die sachsischeu Ansichten hinter den hessisehell der Synopsis zuruck, -
fehlen doch (wie sehon erwiihnt) z. 13. rue hjcr so chamkteristisehen 
und reizvollen Figuren des Vordergrulldes nahczu voiJstkndig. Aber 
jene sind vicl.fach klarer uud im Detail erkcn nbarer. Welln uns PD
blikationen wie die hier besprochene bedanem lassen, daB der trcIT
liehe KUJl sUer nicht se inem Heimatlandc erhalten wUl'de, so mUsseR 
wir andercrse its zugeben, daB in diesem fUr sein Konnen kcin Feld 
meltr wa.r, und wi.r mussell alien , die unsere Kenntnis \'011 dem J~eben 
anseres viclseitigen Landsmannes bereichern, dankbar sein . Nach Druck
Jegung dieser BesprecllUng werde leh auf eine zusammeufassende WUr
digung der Dilich-Publikationen von Thelmer, ,Michaeli s und Hichtcr
Krollmann dureh A r m i n T i I I e in desscn "Dentschen Geschichts
bllittern Bd. X, April 1909, aufmerksam. Sie bildet s. 171- 76 den 
wesentli chcn Inhal t eines Aufsatzes "AJte Stli.dtebilder" S. 169- 76. 

Ka88el, im ..tipril 1909. H. Brunner. 
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Fc s tsc h r i ft z ur E r i nn c run g a n di e BOO j ll. hr i g e Wi e d e r . 

k c hr d es 29. O k to b e r 1608, a n we l c h e m der c r s t c 
Got tes d i en st ill d c r Wall o ni sc h e n u n d N i e d c rHi. nd isc h o ll 
DOIJp e lkir c h e in d e r N eu st adt H a n !ul st at tge fund e n 
hat. F Ur d.ic Gemeinde-Mitgli eder im Auftrng bcider Konsistori cl1 
verfa6t von J. ]'. 'J'hyrlot. Hanau 1908. 63 S . 

Diese Schrift des bekannten Vorstandsmitgl iedes des HUIHlUcr 
Geschichtsvercins, llaurat Thyriot, soli in baugeschi chtli cher Hinsicht 
die Schriften erganzen, welche im Jahre 1897 das Gedilchtll is dec Am
nahmc der a us ihrcr Heimat vertriebenen evullgelischcn Wallonen nod 
NiederHinder se itens des Grafen P hi lipp 11. von Hamtu -Miinzenberg 
( t597) umi der dadurch bcdingten GrUndung....dcr Neust.tdt Hana u feicrtcn. 
'r h. h at , da s ich wed er in Hanau no ch im Marburge r Staatsnrchiv di e 
g csuchtcn Baurechnungcn fand en, sich fiir di e iiltere Zeit all ein aur di e 
.Mi tteiIUllgen, welche d ie Ratsprotokoll e ll ud die Chronik Sturio's bictcn, 
s Wtze n ko nnen. In die E inze lheiten konnen wi r ihm nicht folgcn. Ieh 
mochle hinweisen auf die in der ni edcrl iindi sehen Kirche ill holHind ischer 
Sprachc angeschrieiJ enen Bibelspriiche, derell Auswahl mir charak. 
teri stisch erscheint (S. 57). 

Ma1·burg. K. Wenck. 

"'F es t s c hr ift z um 250 jii hri g e n Jnbi liiu m d e r Grund s tei n 
Jegllng de f J·o ha,ll lli s k ir che z u lI a na u 1668 - 25. Ma i -
1908. Hanau , Sclbstvcrlag der J oha nniskirchen· Gemeillde 1908. 
106 S, gr, 8 ', 

Dus In teresse di eser Fes tschrift ragt nbel' di e ortlichen Grenzen 
hina us. E s wird uns nicht nur eine sorgfUJtige eingehende Geschicbte 
des Kirchenbans, der ursprliugl ich lutherischen, da nn, seit 1818, nun ierten" 
OClIl einde, ihrcs Schul- und Al'menwesens und des Pfarramts, dam it 
a ber iuteressantes Vcrgleiehsmater ial , geboteu, sondern wi r erhaJten 
allch, an e rster SteUe S. 1- 23, ei ne li chtvolle Darsteli nng des Ver
h1Utn isses del' beiden eVil ngelischen BekclUltn isse in der Grafschalt 
J l<lllau-},Hinzenberg vo m 16. J ahrlllUldert a b, namcntli ch seit dem Aus- . 
s terben der a lteren rcform ireten Linie der Gra fen von Ha na u, des 
HUfl uu-Alii uzo nbcrgc r Gmfcnha uses im J:l hre l642 uud dem dad urch 
beding-tell Anfn ll sciner Grarsehuit un das lu thel'i sche Haus Hanau
Liehte nbe rg . Pf Mr c r C. lI en B i n W in dec k e n hat a uf Grund 
mannigfaltiger arehi va li seher Fo rsehungcll in fessolnder Weise dargestelit, 
wie di e Luthcrancr in sletem Angriff und Vorwiirtsd ra ngen un lor der 
Gu ust des GraJen J?ried rieh Casimir (lG42- 85), del' dafiir vom g rollen 
Kurfiirsten einc VcrwafllulI~ erhielt, Hod en gewonuen haben, wie ihnen 
im HauptrezeB von JG70 {feie uud nnbeschrankte Religionslibung zu
.gesprocheu wnrde, wie im 18. J ahrh undert s ich manche blii hende 
Juthe.l'i sche Gemeindcn bi ldetcll , aber auch ma uche als Zwerggemei llden 
ein mnhs:unes Dasein ir istetcn, bis dUTch di e Ki rchenvereinig ung von 
1818 in del' " evangelischen" IGrehe der Fi.irstentlimer Hanau nnd !sen
bu rg und dem Grollh erzoglum F ulda all er konfessionell e Rader getil gt, 
di e Auffassung der unte r sich abweichendcn J~ehren dem Gewissen des 
E inzelnen ii berl llssen wurde. Den zwe iten und dritten Abschn itt, di e 
Geschichte des Kirchengeb1ludes (8. 25- 51) und der Gemeindc (8 . 52- 8l) 
verlaBte C. Fu ch s , erster Pfa rrer an der J ohunuiskirche, vo n dem 
anch das Vo rwort stammt, den vicrtcn Abschnitt (S. 82- 105) nzur 
Gcsch.i chte des P fa rramts'" ( I.. Der P farrste1Je n, 2 . Der P fn rrer) verfa lltc 
wieder C. H e n ll . Die Schrift zeichnet sich durch schonen Druek und 
reiche bildlichc Ausstattung aus. 

Marburg. K . W enck. 
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Christian Scher er, Das Filr stc nber gc r Porzellan. Berlin, 
G. Reirner. 1909. (IX u. 276 S.) l8 M., geb. 20 M. 

Uber die Gesch ichte de l" PorzeUanf;tbrik FUrstenberg ha.t 1893-
Heinrich Stegmann cin umf<lllgreichcs lwd sehr sorgfaJtigcs Buch gc
schricben; was aber bci ihm ga r nicht zur Ge,ltnng kommt, ist das 
KlIns tIcrische, das man bci der Gcschichte einer kUn st ler isc h en 
·Untcrnehmung oben doeh nicht misscn kunn . Hier setzt die Arbeit 
Chr. Scherers CiD , die nlln von allem Nurgeschichtlichen abseheD konute 
lUld die notwendigc Erg;lllzulI~ def Stegnwnnschcn Arbeit durstel1t. 
Langcr als andere FabrikclI bloibt die Filrstcllberge r, von Herzog Karll. 
von Braunschweig 1744, al so noch zwei Jahre VOT l-Iochst gegriindet, 
im Stadium def Vers lIchc. Wilhrend unter Glaser offenbar noch kein 
richtiges PorzeUan gewoll ll cn worden ist, gelingt dies 1753 durch die 
Bernfung Benck~raffs und seillo8 Schwiegersohnes Zeschingcr aus lWchst. 
Als Pouss ierer ist Hir di ese Zoit Fcilner von besonderer Wichtigkeit, 
dessen llerglellLe he kannt 8illd , <lessen J(omijdiantenfiguren Yom Yerf. 
aber gleichfall s noch z. '1' . nachgcwiescn werden kOllll cn . Sodann werden 
i n so rgfaHigell Ulltc rs lI Ch llllf.;C n - in ciner a uch ill den folgenden Ab
schnitten inncgc liallocnc lI Hoih (, lIrolgo dio r~ rzeugni sse lLud Dekomtions
weisen, di c Maloroi di ese l' ZeiL, die crhal tcncn Arbeiteu besprochen, 
a ls deren Moiste r F ciln r r, \'elt el1lJor~ IItHI Hombri ch hervor ragen. Das 
frtih cste da1iorto Wek (i 75H) ist ('i n Tell er illl Vi ctoria. a nd Albert
Museum in t.oudon. Merkwilnlig s i lid IInter dell F'abrikaten QlI etiiOten 
a.us Porzell a n. Unte r dOli Arbcitc rtI , " F:lbriktinl.clI ", s ind librigcl1s zwei 
Ka sseJa ucr Zll nCIlI1 CII : Porlriit .• uml ItigurCllInalcr Jo lI . And r. Ocst nnd 
Landschafts mal er Johann 11 cin ri ch Eisentril{;e r. In Vcrbiudllllg stand 
namlich FlirsteniJcrg llIiL der wohl scholl se it 176G cxisti crcndclI 1IIaler
akademic in Hraull schwoig, d ie 50wolll die 'Erzcugn isse der Jl orzcllan
wie der \'om Hc rzog angekiluftell H.tbc·schen Fayeucefabrik zu dekorieren 
hati.e. Notch triiLen .Jahron, hauptslichli ch durch den s iebenjiihrigcn 
Krieg verursacilt, bllll' 1l durch di e Energie des stets hofflJullgs freudigcD 
Herzogs wieder bcssc rc Zeitcn, die cndJich zu dem Ho hep unkt dcr 
Fabrik UIll etwa 1770- 1700 fiihrten . Untor Kohl sucht ma n vo r aHem 
die Masse zu vcrbesseru , die bi sher immer uoch ZII I<Iag cll Anla B gc
geben hatte. lnfolgcdcssen konnte altcl\ die bisher ni cht rcch t goglilckte 
lCleinplastik in umfallg:reichercm .Ma Se gepfiegt werden: nebcn Feilne r, 
Rombrich, l~up la, tl ist Desochcs Zll ncunen, cler mi t seiller franzos iscil cl1 
Grazie eine beso lldcre Note in diesem Fabrikationszweig bedeutet. llll 
allgemeinell ist zwar Selbstundigkeit und Origillalitllt nicht die starke 
Seite der Flirstenberger Modelleure, doch s ind der crwllhntc Desoches , 
dann J~uplau lIlit seiner Andromeda und der Kleopatm, Schubert mit 
del' Reiterstatuettc Friedrich H., der Venus mit, Cupido, Helldl cr mit 
se ineI' Weinkiiperg rupp c durchalls mit E hren zu nennen. - EinG Fiirstcn
berger Besondc rheit s i lid di e sehr zahlre ichen Biistcn und Reli efs in 
Bis,kuit, (lie besoudcrs du , wo sie mtch dem Lebcll gC<Hbcitet s ind, oft 
eine erfrc uJ iche ] ' rische und Unmittelbarkcit atmen. DaB, wie liberall ~ 
Gebrauchs- nnd Luxusgcschi rr die solido Unte rlage de l' FabrikatiOll 
bildeten, bmucht nicht besonders bctont zu werden. 

Um 1790 reil3t wieder einige MiBwirtschnft in del' Fabrik cin. 
der erst der interessante Fmnzose J~ . V. Gcrverot (1795- 18 L4) eill 
Ende ma,ehtc (dcr iibrigcns n,~ch Stieda's Vermutllog auch in Fulda als 
Modelleur gearbeitct zu h.tben scheint). Mit seineI' reichcll Erfahrung 
geliugt cs ihm, den soost unvermeidJjchen Zusammenbruch des gauzell 
Unterneluuens zu verhilten. Er ri chtct sein Hauptaugenmerk auf eine 
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weitere Verbesserung del' Porzellan- und der Biskuitma.sse, der GIasur, 
eine Verbesserung uucl Ve rschonerung der Formen lI SW. Wah rend del' 
Herrschaft J erome Napoleons, zu dessen Reich auch Braunschweig ge
schlagen wUl'de, gelang cs ihm durch gesch.icktes Dipl omat isieren di e 
Manufa ktur vor Schadigullg zu bewahren , sod aB seine n<leh dem E nde 
def franzosischcn Herrschaft erfolgte Absetzung in iluer Genesis und 
ihrem Verl auf cincn recht pei nl ichcll Eilldrll Ck macht. 'l'atsiichlich be
deutet Gerverots Leitung eine Nachbliite def .Manufaktur, dje in iluer 
weiteren Geschichte bis 1!:S56, wo sic a ufhijrt staatlich zu sei n, ge
ringeres Interesse bietet. Nur del' lnspekto r Stli llkel 11mB noc h er
wi.ihn t werden, der einzige, def nicht nur ohne Zuschufi all skommt, 
sondern sogat noch 55000 'r ale r OberschuB erzieJt . Das W:ir endlich 
einmal eine ErfiiIJung des 'I' nlu mes, del' wohl :t11e Grli lldullgcn vo n 
Porzellunfahri_ken veranlaBt hat und doch so seltcn in Erflillung ge
gangen ist . 

Das Huch enthalt etwa 180 Abbi ldungen , di e vielfach Unediertes 
und Unbekanntes wiedergehell; den Schlu_B bilden umfangreiche Formen
verzeichnisse, Personallisten , sowie Kataloge von St ichen u. a. m. , dj e 
als Vorlagen gedient haben. Abbildungen der freilich nicht stark 
valiierten F Urstenberger Marken waren gewiB manchem erwiinscht ge
wesen. Das Buch bedelltet , musterhaJt gea rbeitet , eiue wi ll koIllme ne 
Bereichcrung unserer n.i cht immer Ill usterhaft zu nenoenden keramischen 
J~ i teratur . 

Frankfurt a. M. DI·. K. Simon. 

Ge s chic h te del' wa ld ec ki s chen und kur h e ss i sche n Stamm 
trup p en d e s I nfa n ter i e -Regiments v. Wittich (3. Kurhe ssJ 
N I'. SB. 1681- 1866. Von Fre iherr Yon J)ulwigk zu Lichte llfe is, 
Major und B<l,ta illonskom mandeur im Oldenbur gischen Jnf.-Regt. NI'. 9.1. 
Oldenburg i. Gr. Druck von Ad. Littmann, Hofliefentnt. 1909. 
Xllf, 582 S. 

In dem jetzigen Infanter ie-Hegi mellt v. Wittich sind Troppen 
zweier verschiedenen Deutschen Staaten aufgcgallgen, des F lirstentums 
Waldeck und des KurHi rstentums Hessen. Mi t den waldeckischen 
Stammtruppen, dem ehemaligen Iiirstlich en F ii s iJi erbnta illoll , beschaftigt 
sich del' erstc Teil des Buchs. Del' Ve rfasser hat {i m Gegens:ltz zu 
Bredow-Wedels Histor ischer Hang- ulld Stammliste, unseres E rachtens 
aber mit Rech t} al s Vorfahren d ieses llahlilJons nur das Heichskon
tingent der Grafschart Waldeck a ngcsehen , nicht aber di e vo n den 
waldecker Gmfen f-ii r fremde Staaten geworbenen Soldtruppen, die stets 
nur nehen dem Heichsk-olltingent und in gal' keinem odeI' nul' losem 
Zusammenhang mi t ih m bestanden. Letzteres Wi.Lr frei Ii ch an I(opfzahl 
nicht sta rk , meist 1 odeI' 2 Kompagnien , in F riedenszeiten oft no ch 
welliger. Aber gerade die Schilderung der Schicksale eiDes so kl einen 
Truppenteils von seineI' Entste hung (hier 1B8L) bis zu seinem Auigehen 
in einem groBeren Verband (hier L8G7) wird nns selten geboteD, und 
wir sind dem Verfasser dankba r, daB er es sich nicht hat verdri eBen 
lassen, diese kleinen und oft hlcinl ichen VerhllJtni sse zu schildern, di e 
sehr gecignet sind, uns cinen Ein bLick in die traurigen Militiirverhii.l t
ni sse des heiligen romischen Reichs deuts cher Nation zu verschaffe n. 
Die Waldecker kfunpften bis zur Auflosung des Reichs im Verband der 
Reichstruppen, und zwar in den Regimente rn des oberrheini schen Kreises. 
Es ist bekannt, daB der deutschen Reichsannee kein Rnhmeskranz zu 
flechten ist ; die Art ihrer Zusammensetzung lieS sic selten dazu kommen, 
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Erfolge Zl1 errillgen. Das schl ieBt aber nicht ailS, daB einzcillc Kon· 
t ingente ihrc Pfl icht getun Illld fUr ihr Tei l Lob ve rdient haben. Dies 
kUlIfl von den Wnldecke rn , wie de .. Vc rfnsser Ilaehwcist, mi t Fug und 
Hecht bebauptet werden. Sehr c rh cb li ch itnderten si ch daun die Vcr
hiiltn isse mit dem Eint ri tt W:ddec ks in den Rheinbund. J etz t gai t cs 
Truppcll zn scha ffen hir die Zwecko des groUcH Erobc rcrs, Nu poleon I., 
und das kl eine U indchCII bot notgedrungen all o seine Krliftc ~Ulf , Dill 

im mer noue 'l'ruPllcntei lc uuf7.Uste lJ en , d ie dalln ga r bald , sci cs in 
spanischer Hitze, se i cs ill russ ischcr KHlte, ihr Ellde fan dell . Und 
trotzdem vennochte cs dus l ,iindchen noch , sell on im Dezcmber 1813 
zwei Kompagnicn zu crrichlan, d io a n den Feldziigen der .J ahre 1814 
uud 1815 lObli chen An tci l nnhlllell . 1849 sta nd das Eat<lillon zum 
letztenmal (gegcn D;inelll ll rk) im F Oll er. 1866 ist cs ni cht ins Gefech t 
gekommen. Schon im J ahre 18M3 halte Waldeek mit PrcuB en eine 
:MiliUirkonvention gcsehlosscn. Dor Aecess iousve rtrag \'om L Januar 
1868 hatte dunn den AlJschl uU eiller nenoll Ko nvention zur F olge, naeh 
der di e waldeckischell ~ l ilit iirpf1 ichl igen ei l! in Arolsen stehcndes 
preuBisches Batai llon bildr ll , das 111. Batai lloll des In L-Regts. v. Witt i ch ~ 

Gall;'; undf' rcr Art ist di e Ocschichte der hess ischen Stamm truppeD , 
die li ti S del' zWl' ite, t! op pr lt so Slurko '!'eil des HlI ches bietet. Hier 
handelt cs s i ch lllll di e :-J(,h it ks:du VO II vier stattlichen Rcgimcntern , 
d ie anf den \'C'rschicdcnslcn I\ri cgsschau pliitzen seit ihrcr Griind ung 
(E rriehhmg des Hogls. \'. SchoPll ing n. 7. 170 1) bis zu ihrer ersteD 
Auflosung (I. 11. 18(6) lIud lI aeh WicderorrichtulI g del' a us ihne n her
vo rgega uge ll e ll Hcgimcnlc r (18 13) bis zu r zweite n Aull osung (1 866) stets 
ruh mvo ll gekilmprt hahen. Da d ie Sla mm tru ppen s;imll ich odeI' do ch 
lcilweise f:lst UIl nll cn Kricgen teil rll.l il men, in denell von 170 l bis 1866 
hessische 'l'ruPPcll nnf der Wnlstntt erschi cnen, so gibt d ie D'l rstellung 
geradezu ei ll e gedrUngte Geschichtc del' hessell - kasseli sehen Armee 
ilberha upt. Duhei ergiinzen s ich di e Geschicke dc r heidell Sta mm
truppcnte il c sehr gluckl ieh. ]m aJlgemeinen finde n wir die Hessell 
rcge'hnu.B ig uILf preu6ischer, die Wuldecker meist au f kaiserl icher uod 
dadurch hll ulig au f den I-lessen feindlicher Seite. Die Geschichte del' 
westfiilischen Armce, welche naeh der a m 1. November 1806 e rfolgten Auf
IoslIng der h essisehen Truppen sich groi3entcil s uus Hessell rekrutiClte, 
111lll3te bei Seitc bleiben. Hier treten die Erlebnisse der Waldecker in 
di e I.ucke. ]m Jah re 184£1 foehten di e Waldeckcr in Sehleswi g-Holstein , 
die Hessen in EadeD. Wir durfen bei der Reichhalt igkeit des Gcbotenell 
und im J-fj nbli ek auf den nns zu Gebote stehenden Ruum hie r aul ge
n:luerc Darstell ung der Sehieksale del' hessischen Stam mreg imenter 
nicht eingehen j wir konncn nur wiil1schen, daB recht viele Leser si ch 
dnt'ch di e Lcktiire des llll chcs an den Huhmestatcn unserer hcss ischen 
Vorf:duen elfreucn mochten. Wir wo lJ en indessen no ch erwU hnen, da B 
UII S neben den Kri egsereigni ssen a uc h manche kulturgeschichtli ehe 
EinzcJhciten bcriehtet werden (der engli sehe Gene ralchirurg Grant 1llBt 
si ch HiI' die li rztli ebe Dehandll.lng des bei Hedba nk ve rwundeten hessi
sehen Kapi tllns Sehotten Bber 1000 TalcI' zahlen !) Bezlig li eh del' Frage 
del' Ober1 assung hess ischer Tmppen a n England fUr den Krieg iD 
Amcr ika lii.I3t de r Ved asser den hess ischcll Fiirstcn Gereehtigkeit wider
fahrcn. AJs Kuriosum mag del' wo h1 c inzig dustchende F a ll erwtihn t 
werden, daB das Regt. La ndgraf Karl von 1755 bis 1836, 8 1. J ah re bng, 
in dcm J~andg rafell Knrl \'011 Hessen cincH und dcnselben Chef besal3 . 

Die anf sorgHiltiger Quell enforschung berl.1h endc Darstellung ist 
fl ott und auch dem Nichtmilitllr yers tllndJieh gcschri cbcn i die {wohl 
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vom Vmf assc r selbst gezeichnetcn) rHi no ennogJjchen ein vallos Ver
stehen der gcschilderten VorgH.lI gc. Das Buch ist in Druck und Bilder
schmuck gut a.u sgcstattct. (Auf Scite 174 isL oi l! lIJ1bcriciltigte r Druck
fohler stehen geblieben, Landgraf l\arJ slurb L700, nicht L7US). 

Der Herausgabe des Huchs haben sich I-l indcrn isse vcrsc hiedener 
Art entgegcngestellt ; wir mUssen dem Vcrfasse r llIll so t1an kba rer se in , 
dal3 er ni cht die Geduld ved orcn und daU or IIIlS Illi t cinc rn Wc rke 
beschcnkt hat, das jede Vcrgleichung mit dOli il estgcschrieLcncn Re
g imentsgeschichten anshiil t und cine wert\'oll e llereicherun:; unserer 
hessischen Gcschichtsschreibung oarstellt. 

Kassel. A . llToringer. 

]{nllCktll ss,J£., Ge s c hi c ht e der Kon ig li c Jlc lI Kun s ta k a de mi e 
zu Ka sse l. Aus den A ld e ll del' Akademic zusammengcs tcllt. Mi t 
Abbildungell und Hnndschriftenwiedergaben. Or. 8 0

, 2·12 S. in 2 
B1i.nden . Kll ssel , Verlag \'on Georg Dufayel. 1908. 5 101. 

]n dem schollen Parke Kassels , de r .. AlI e" , c rh ebt sich sei t 
kur zem eine male ri sche Gruppe ni edriger Gebli.ude vo n jene r ,lus pruchs· 
l osen GeHill igkcit und wohl tllende ll Zweckm UCigkeit, di e sich ill unse rn 
Tagen erfrculicherwei se inllll er mehr al s ei ll lIauptcharakt.e ri sti kum d es 
moderne ll Ba,nstylcs hel'a.usz ugestalten beginnt. Und doch zcigt d ie 
Gebi.i.udegruppe bei naherc lII ZI1SChClI so mancherlei , was an vergallgene 
Zeiten , a n das Ja hrhulldert des Rok oko eri llll e rt. Beides, da s Modeme 
und das Al tcrtiimli che, Imt hie r se ine innere Herechtig ung. \Vir haben 
hier das neue Heim einer al ten Griindung vo r lUl S, de r von dem kunst
si nnigen T~ a ndgra.fcn Friedri ch 11. von Hessen · Kassel (t760- 1785) be
g riindeten I<a. ss eler .Kun s takad e mie . .lahrze hnte lung halto s ic in 
l.lngen UgendeH Rii.umen s ich uehelfcn m(j ssen. Auf ui e fri schc In itiative 
unse res jetzt reg icrcnden Rai sers hin ist cs ge lungen, in vcrhii.ltni s
miiBig kurzer Zeit dieses schone neue Heilll Hi!' die Anstal t ZlI el'ste ll en. 
Am 18. Oktober 1908 ist cs bezogcn wo rden. P rof. Hermaull Kn.tck
-fuss, e iner de l' J~ehre r an der Akademie, hat zu dicsem fe ie rl ichcn An· 
laB di e mchr .. li s JOO J ahrc umfassc nde wechse lvolle Geschi chte des 
Kunstinstitu tcs gescilri ebclI . Sie liegt in r.wci s tuttl ichcn und hi,ibsch 
ausgestattctcn Hiindcn VOl' . Selbstvc rstun d lich enthi.ilt s ie vic lcs was 
nur Hi!" di e Akndc rn ie sc lbst, ode I' all enfall s fiir die Stad t Kasscl von 
Jn teresse ist , so die Aufzii hlulI~ und eingehcnde Wlirdig ung all e r Lehr. 
kr~ifte , die e innwl an der Akadcm ie gewirkt habcn, den wOl'tJic hen Ab
dl'll ck all e r Statuten, die im Lanfe der Zeiten an ihl' Giiltig kcit gehabt 
haben, di e pieUH\'oll e Er wU hullug jeder Anderung im Leh rbetrieb, in 
d en Gcha ltsvel'h ii ltni ssen der j~ehrer, in den Raumvel'h llltni ssen der 
Schule. Abe r die Schildel'llllg des aJten Kasse l zur Zei t des Rokoko 
u[ld de l' bauli chen Urn wand lung der St.ldt un te l' don Mciste rhlinden 
e ines Du Hy im erstc ll K'lpitc l, danll des Akademie-Betricbes unter dem 
westfali schcn I\onigreich , und end li ch des neuen e rlri schenden Zllges, 
der nu ch de l' 'Ei u\'c rl cihung in PreuBen in die etwas c rstarrtcn Yer. 
lla ltni sse gekommen ist, diirfte ll <In ch einen weite ren T,cserkreis inter
essieren . Endl ich finden s ich dllrch dns g anze Buch hill zors tre ll t all er· 
]wnd Hir die Geschi chte des Gcschmackes und der kiinstl erischcn An. 
schaullngen wc rt\'oll e Allga bc ll , wie das ja, na t Urli ch ist bei cill er ge· 
s chichtlichen Darst ellun g, wclche so vcrschiedcne Geschmacksepochen 
wie das Hokoko, die klassiz istische Zeit IIn d dann ",ieder di e jiingste 
Vergungcnheit \'011 der Seito der Knnstpolitik her zu schildern hat. 
Einiges davon sei hi er hcrall sgehoben: D ie offi zie ll e Sprache an der 
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im J ah re 1775 eroffneten Akadern ie war - selbstverstandJich , muB man 
leider sagen - , die franzusische. Nicht nur alle Ansprachen bei Icier
lichen Gc legenhciten, auch die Eingabcu, Rcchnungen, Mitgliedervc rzcich
nj sse muBtcn in franzosischer SIH<l chc gehaUcn sein . D ie gauze fran. 
zosische Luft des kJ eincn hess ischen Rokokohofes schHigt nns aug Form 
und lnhal t de l" damaligclI Bestirnmungcll Hud Einrichtungcn entgegclI . 
Die Programmrede des groI3en HaukulIstl ers nnd crstCIl Akademic
direktors Du Hy vom Jah re 1777 iiber F orm und Ziele des Kunstunter
richts ist daWr ein wcrtvoll cs kulturgeschichtli ches Dokument. Allch 
in <llldercr Hezichung: Dell Akadcmieschii lern wird darin "dus Lesen 
del' h cili~cll uud prOf<lIlCIl Ccschichtc, das Studium der Mythoiogie und 
der Fabel , das Studiulll dcr Pcrspckti ve und der biirgerlichen Baukunst , 
soweit, sic in der Korupositioll vo n Oemiilden \'on Hedeutung ist"', als 
unbed ingt notig empfo hicn. Wir sc ll en hi e .. g ieich die Solid itat der 
a lJ gemeinen GrulldJagen, llll f denen s icl! damals das KUllststllciium auf
baute, zugleich abe r auch die ~r06c Einseitigkeit der Zeitrichttmg. 

Dom reih t si ch die Ansc hall u n~ wiirdig an, die auf dem Gcmalde 
Jolwn n lI ei nri ch Tischbcill s d. A. " Die Griinduug der M;:der- und Dild
hauer-Akadcmic Z11 I(n 880 1" (lIbgclJ ildct S. 39) zlI m Ausdruck kommt 
llod die del' Kiinst lcr sclber in ciuo r Erk liirull g Z lI den Akte n dcr Aka
dem io gcgchcll hat : "zur Linken ,'crtrcibt del' Ge nius I-lessens di e Un
wisscnhcit IInd dell g oLi sc h cll Oe s chmll c k" . Soitdcm s ind wir in 
unse rcn J{ull slans c: ha uungclI cl och ein Stii ckchc n wciler gekommen. 
Aber das Bild sc lbst ist ein gulcs l( ulI stwe rk und cs ist techni sch vor
trefflich gcmal!. Wioviele unserer modernen /( iillstl er wo hl im Stall de 
wi.i.ren , cin Gemlilde mit dcrartigc r tcchnischc r Sorgr.:lIL und fOfmaJcr 
Sichcrhcit ZlI nml cn ? .J ade Zc it hat obclI ihr Gro[jos, und die unsere 
hilt bci a ll er Weite del' Gesichtspunk te do ch gcgc ni.ibcr jCller lIllIgrenztcn 
Zeit vielerl ei Mlingcl. E s fehlt jcnc imponierendc Sicherheit dol' tech
ni schen und forma l en Oberl iefcrull g, fUr welchc (tic Akadcmicn des 
l8. J .Lllfhundcrts , - mall mag SO Il St. liber Schall en und Nutzcn ihrer 
Wirksam keit dcnkell wie man will -, die s icheren Zufluchtsstlittcn 
bildetcn. 

Gcrade fur di e s ichere Fnndierung a Ues 'fcchn ischen in den bi l
dcnden Kiinsten der da lllaligen Zeit bietet di e vo rtiegellde Schrift 
ma nches wertvolle Materia l. Und dlt aU e Ausziigc a,us den Akten vo n 
dem Verfasser lIllmittelbar mit den ei nze lnen P ersonen vcrkniipft \'01'
gebracht werden, so Icsen sich die einzelnen Kapite! ganz amUsa nt. 

Von Inte resse ist es auch , wie sich der Ghmbe, ei n jungcr 
Ki.1nst ler konne am besten durch ein Heisestipeniliulll Ilach H,Lli on ge
fijrdert wcrden, VOIl der Zeit der Bcgriindung del' Akademic an fast 
ein Jahrhundert lang mit Zahigkeit erhaIt, we il er sltt.zungsgemiiB fest
gelegt war, wiihrend di e Zeit seJbst di cscn Aberglaubell Hingst abge
schilttelt hatle. "Das Benefi cium wird in der Absicht ertc ilt, damit 
nach ltal icn zu gehen" heiBt cs in eincm Guta.chten aus dcm J .. hre 
1795. "Es ist zu bekanllt, daB selbst der Landscha.ft.smaler auch dahin 
gehen lllu13 , welln er in diesem Fache etwas Gutes lei stcn will , als daB 
es ntitig ware, mehr dariiber zu sagen. Wo wiJl er einen so schonen 
Himmcl, solche Gcbirgc und dergleichcll so schti n finden n ls dort ?" 
Vnd weiterhin , zllr Begrundung der Ablehnung, das Stipclld ium zu ciner 
Reise durch Hessen zu gewlihrcn: "Was soli die projektierle Reise 
durch Hesscll hervorbringcn ?" Diese Geringschatzung des Heirnatli chen 
erhlilt si ch aber noch tief ins 19. Jahrhundert herein . Ers t im Jahre 
1865 sllri cht der Akademiedirektor mit Freimut in einer Eingabe an 
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das Min isterillm aus, "dnU Roisen nach ltalien und Frankreich keines
wogs mehr als das wichtigste .Mi ttel zu ausgedehntcrcn Kunsts tud.icn 
zu betrachten waren, da B na mentli ch fUr d ie J~andsch afts mal e re i diese 
Ansclmuung Zll den abgetancn Vorurteilen gehorte". Den no ch hat erst 
dj c Reorganisation def Akademie nach de r Einvc rl ei bllng Kurhesscll s, 
in )JrcuBeu diese wie so vie le undere veraltete Bcstimmungen und Ein
richtu lIgcn der Akademie zu Falle gebracht. 

Jena, im ..d.prill909. Prof. Dr. Paul Weber. 

])r. Karl Honking, J o h anne s vo n Mul l e r 1752- 1009. AnI den 
hu ndertsten Gedenktag seines Todes im Auftrage des h.i stori sch. 
antiquarischell Vereins des Kantoll s Schaffhausen hcrausgcgeben von - . 
L Dd. 1752- 1780. Mit G Abbildungen, Stuttgart nnd Berlin 1909. 
J. G. Cotta'sche lluch handlung NachIolge r. VI, 252 S. 5 :M., in 
I, nbd. G M. 

E ine nmfassende Biograpltie des hochbegabten schweize r Ge
schichtsschreibers Johannes von .MUller ist in unserer Zeitschrift ZlI 

besprechen, weil M. ill zwei Epochen s~ines Lcbens 1781- 83 und 
1807- 09 in Kassel seino Wirksamkeit gefuuden hat. Der vorliegende 
Hand grlindet si ch auf den hlludschriftlichen NachlaB M:s in Schaff
hall sen seiner Vaterstadt; dersel be enthiilt gegcn drciBigtulIscnd BrieII) 
und Aktenstii cke, "einen del' bcmcrkenswertesten Briefwechsel aus dem 
Ende des 18. und dem Anfang des 19. Jahrhundel1 s". Bei der Fiille 
des "gcwalt igcn ~:la tcriaJ s", das durch NachIorschungcn in auswiirtigc ll 
Archiven, vornehmJich i[~ Wien IInd Berlin ergilnzt wurde, muf3te der 
crste Band sich auf die erstCIl 28 1ebensjahre beschriinken. In diesee 
Zcit ha t M. auI der Fahrt nach Gottingen, wo er 1869- 71 studierte, 
Marbllrg und Kassel berlihrt, aber soust hat auch lIas bez ligli che zweitc 
Ka.pitcl, so reizvoU es ist (IInch die reiche A usuutzung des kostJi chen 
Brie.fweehsels mit den Eltern null durch M:s Beriehte fiber seine Got
tinger Professoreo, mit den hess ischen Dingcll nichts zu tun. Der 
fiei6ige Student M. ist nicht nach Kassel uusgeschwiirmt. So diirfen 
uod miisscn wir UIl S ein niiheres Eingehen auf dns schone Denkmal , 
dus dem genialell , WCllll auch am Ende menschli ch schwachem Gelehrten 
VDU cincm zweifellos beru fenen Solllle seiner Vatcrstadt gesetz t wirel, 
versp,u'cn bis nach dem Erschcinen des um fan~rci ch e rcn SchluBbundes, 
<lessen Ausgabe fli.I' das .Jahr UHO in Auss icht genommen ist. WCI' 
si ch inzwischell ill den ersten Band einJiest , winl ihm mit UngeduJd 
clltgcgensehen . 

Marburg. K. W enck. 

Knrl Sch war zko})f t, "AIt-Kasse l". Gesummclte Vortriige nod Au.f
siitze des Sanitlltsmts Dr. - . AilS der Hin te rJassenschllIt Zllsammen
ges tellt und h e ra usgcge b e n vo n Vi ctor Sc hwarzkopf. Kassel 
1909. Kommissionsverlag von Fr. Scheel. 199 S. Brosch. 2,50 M., 
in Lnbd. 3,25 M. 

Aus der 1\htppe eines ZlI frlih Vcrstorbenen, def sein grof3es und 
sein engeres Vaterland wie se ine Heimatsstadt I{asscl mit inniger Liebe 
umf:dHe, sind hier, von der Hand des Sollllcs gewlUllt, achtzehn Vor
triigc und AufslUze geboten, und diese Sammlung wird das Andenken 
des li ebenswiirdigen treffli chen ErzllhJcrs, der in temperament- und 
humorvollem Vortrag zu fesseln wllBte, lebelldig erhalten. Der Heraus
gcber hat cs unterlassen uns regelmll6ig fiber die Zcit und den Ort 
dee friiheren Veeoflentl iehung (zulllcist woh] dus Kasscler Tageblatt und 

, 

, 



- 412 -

(]IlS "Hessenland") zu unterrichten , nur vicrmal finde ieh di e bezilgliche 
_o\ngabc gebotcn. Reichli ch die H:i!fle der AuIsahc stammt ,LUS den 
letzten <teht Lebensjahren (1899- 1907) Schw.'s, a lso aus cler Zeit, wo 
er (1896) in den Vorstand des Geschichtsvereins cingetretcn war und 
oft als stots gem gehorler Vortragendcr wirktc . Die lcichtgcschiirzte 
Phwderei .,etw<ls vou unsc rn Stammkneipen" gcht in dlls Jah r 1884-
zurUck, ihr gcha lt\'ollercr Brnder ",Erinncrungen all alteKasselcr Wein
stubcn" vo m Jahre 1906 bringt hiibschc ])ersoniichkeitsbilder, z. n. von 
Franz Dingelstedt, dem Sehw. scincn wo hl letztcn Vortrag im Gcschichts. 
"crcin "Franz Dingeistcdt al s 1flarburge r Korpsstudent in den Jahren 
1831- 34" gewi limot hat (\·orgl. M. H. G. V. 190G/7 S. 48- 54). Dioser 
konnte natiirl ich in "Alt . Kll ssel" nicht Aufllahme finden, abor dee 
Rahmen der BeitrH.ge ist doch durchaus nicht cng. Die erstcn sichen, 
di e samtlich in de n .Iah rcn 18Dn- 1006 entstnndcn s ind , spicgeln den 
Eindruck de .. groBc fl Wc ll crcignissc auf KasseI, des dreifi igjah rigen, 
des siebenj ilhrigen Kr icgM, der Franzoscnhcrrschaft (Nr. 3- 5), zwei 
cnthaltclI Eri llllcrungcn auS dOli Knabenjah ren des Verfasscrs 1850 
ll . J852. Als s ie lJcnjahrigcl' I{nabe ha t er all erl ei vo n dom Einmarsch 
del' BiLycrn IIIIlI Ostreichol' ill Kasscl 11111 22. Doz. 1850 beoba.chtet, 
ulld sichtl ich hat, CM ih n Slllilcr gcrcizt !lber di e wlIlldcrbare F lllcht des 
Redaktcurs dol' " lI orn iss{'lo , Dr. ph i!. J(cllncr a,IIS dem Kastcll zu Kassel 
am 13. Fehr. l H52 lIIoglichst. vic l ZII crfahrcll . Was er davon mit 
sprudelndelll lIu rnor und rciz\'oll cr Spa llnun~ bcrichtct, i5t cin Sciten
sUi ck Z1I der FluchL Kinkels, wie wir !i ie in I<arl Schurz' J~ebellse rinne~ 
rung-en 1e5en. Die Stcll e Schurz ve rtra.t del' ropublikanisch gcsinnte 
Huchdrll cker Zin n irn Soldatenrock. Ich verzichte d,trauf, :tuch die 
:lIlderCIl , zum Teil das Kl eilllebell Kasscls bcleuch tenden AufsUtze zu 
verzeichnen. 'oll ell d iose Zeilen do ch nur alll'cgcl.~ zll m eigencll r~esen 
des hiibschcn 13uches, lind danD darf ni cht aHe Ubermschu ng feh.len . 

Marburg. K. lVenck . 
• 

lhHlo lfUo l'eusiepon, Dr. jur. et phil. Amtsrichtc r, Di e Kurhessi s che 
Gewerbcpo l itik lInd di e wirtsc ha.ft li chc J,,~ge d e s z iinf
t igen Handw e rk s in Kurh esse n von 18 16- 67. Marburg. 
In Kommiss ion der Elwcr tschen Buchhandlu.og. 1009. 206 S. 4 .M. 

U. stellt ill drei Ha uptstucken dar: 1) das kurhess ische Gewerb e~ 
rccht des W. Jahrh underts, 2) die tatsachl iche Lage des zUnftigenHand
werks, S) die Reformb cwegung allf Abllnderung der Zunftordnung. 
Vomus geht ( .0- 1.2) eille gesc hichtliche Einleitung, deren a llgemeine.r 
Tei l s ich ong :1Il die boiden Kapitei von K. BUchel's Entstehung der 
Volkswirlschaft: die geworblichen Betriebssystcmo in ihrer gcschicht-
1ichcn Entwickelung, der Niedergang des Handwerks, ullsch lieBt, wiihrend 
del' besondoro Toil auI Gru lld del' offiziell en Quellen ciniges liber die 
hessische ZunftgcsctzgeIJung "oIl 1693 bis zum Anfang des 19. Jahr
hundorts zlls:Ulllnenlriigt. F!ir die Huuptmasse des Bucbs liegcn man
chcrl ei urchivali sche Forschungen in Marbnrg und l{assel ZlI Grwlde. 
] 11 se illem ersten HUllptStnck zeigt B. llnter mehr od er weniger wort
.l icher Wiedergubc der betreffeoden Gesetzo, wio ouch kurzem Bestand 
der Gewcrbcfreiheit unter franzosischer Herrschaft, entsl}rechend der 
allgemeinen Wiedcrherste l.l ung der frUheren ZlIsUinde, von 18 16 an in 
merkwlirdig starrer Weiso das alte Hecht - Zunftzw:lIlg fUr den gro6ten 
Teil des Landes, Gewerbefrei heit, wo s ic friHwr besta nd - wiede!' ein
geflihrt wurde. Er sucht uarzuJegcn, wic hierdurch, beis piolswoisc durch 
das Gebot all die Handwerker, llur sclbstgcfertigto Warcll ulld diese 
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I.mr innerhalb de r eigenen ·WerksUitte ZII vcrkaufen , der gedci.hJichcl\ 
Elltwickelnng ei n Hemmnis bcrcitct worden sci. - Die Schi ldcrung de r 
tatsachl ichcn Lage des ztillftigcn Ha ndwerks bm'uht ill erster Linie au" 
den ungedrucktcn Eingllben def vcrscltiedensten Ziillfte und einzelner 
Gewerbtrcibcnder an den Landtag lUld an di e RcgicflIng, d. h. au:f einem 
ll1:tteriul , das sieher nicht fre i VOIl Einsei tigkeit ist II nd aus s tati stischen 
Quellen tiber die Lcbcnshaltung u. a . gewiU zu crg1inzcn gcwcscll ware. 
li' iirMarburg und Oborhcssen gibt n. S. 9G- 1OO die lehrrciche uurl Cf 
grcifende SchildenUlg def gewcrblichcn und LebenszlIsti.indc wieder, 
welche de r all sgczcicitnctc l\larburgcr NationaWkonom Bruno llildebrand 
seiner 1848 orschienellen ~Nationalokonomie der Gegenwart, und der 
Zukunft'" S. 174- 85 ei ugefligt hat, Hir Schmalkalden und Hanau schoJ>fte 
er namentli ch aus F. Pfisters kleinem Hand buch der Landeskunde von 
Kurhessen (1840), danebcn aus .1. G. Wagners Geschichte der Stl.ldt 
Schmalka lden (1849), a us Br. Hi ldebrands stati sti schell 1tl ittei lungcn 
Uber die vol kswirtscl13.ftlichen Zustiindc Kurhcsscns (1853) und L . .M etz' 
stati stischer Heschreibung des Regierungsbezirk Kassel (1871). B. sucht 
festzustellell , daB der Zweck der Zllnftordnung, di e Aussch lie6ung der 
Pfuscher und d ie Verbiirgung der tlNahrnng" fUr die .Mcister, tats i.ichl ich 
ent1ernt ni cht erreicht wnrde. Das Er~cbnis des herrschenden Systems 
sei v ielmehr Dank der Fcsselung des Ha.ndwerks durch die hun.ftonl
nung und des WeUbewcrbs der :.tufkommcnden Fabrikeo der aJ lgemeine 
Niedergang des Kleingewerbes gewesell. Das dritte Hauptstiick schildert 
di e sei t den dreiUiger Jahrcn fa st una usgesetzt betriebenen Reform
bestrebungen, welche, wei1 di e SUinde si ch nicht mit Tei lcrfo lgen be
goUgen woUtcn , in Jahrzehn ten nichts :lIldercs erzieltcn a ls die Auf
srollung des Entwurfs vom 4. Ma.i 1864. Sein Wortlaut ist im Anhang 
S. 185- 204: abgedruck t. ZUlU Gesetz geworden h1i.tte er fUr Kurhessen 
einen ganz ungemeillen Fortschritt bezeichnct, trotz einigcr Schonhei ts· 
feh..ler, er hatte eineD voUigen Hruch mit der ganzen gewerbl.ichen Vcr
g;:lIlgenheit Kurhcssens bedcutet und da.s gewerblich im allgemeinen so 
zuriickgebliebelle Land sicher einem gro6cn Aufschwung entgegengefUhrt. 
In ziinftigell Kreisen erhob sich ein Sturm dee Elltriistung gegen den 
Entwurf, dagegen gab sonst ~ da s gauze Land" ihm freudig seine Zu
stimmung und in vielcn deutschen Sta.aten wurde gleichzeitig der Fort
schritt zur Gewerbefreiheit erl angt. Hesscn erlli elt sie crst durch di e 
Gewcrbcordnung des norddelltschen Bundcs von 1869. 

In nSchluBbetrachtungen" fiihrt der Verfasser im AnscllluB an 
SchmoUers Buch ., Zur Geschich te der deutschcn K1 eingewerbe im 
19. Jahrhundcrt" (1870) nus , daB die gewcrblichen Zustallde des Landes, 
wenigstens was das Kleingewerbe anlangte, die meiste Zeit n icht 
schlechtere waren, a ls gJeichzeitig im groUen und g:mzen Ruch in den 
anderen dcutschen Stnatcn. Der Stillstand im Handwerk war seit den 
vierziger Jahrcn ein tLllgemeiner. AJs eine erstmalige Gesilmtdarstel
lung dieses wichtigen 'I'eiJes kurhessischen Wirtschafts lebens im 19. Jahr
hundert mag das Duch wi llkommon geheiBen werden, obwoh.! mir soi n 
Vorganger E. J . Kulenkamp , Das Recht der Handwerker uncI Ziinfte 
nach den Reichs- und Kurhessischen La ndes-Gesetzen, ~larburg 1807, 
390 SS., tierer Zll schilrfen scheint. AuffUJ lig ist da s A:T i13vcrhiiltnis des 
Inhaltsverzeichnisses zum Text. Es cntbehrt - Jeider - der Seitel1 ~ 
zahleu und ~ibt i n einem FaUe die Paragraph en (§ 5 tUld 6) in um
gekehrter Reihcnfolge, der Text hat schcinbar eincn § mehr, weil di e 
Zah..l 7 ausge,faUeu ist. Gleiche F li.ichtigkeit beob:lchte ich in dem 
rccht unvoll stiilldigen n Verzeichnis der bcnutztcn Litcratur"', wo Vcr-

,--
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lasserna mcn llod Erschcillungsjl.l hre !lobed dom Buche fchlcn bezw. 
falsch angcgcbcn s ind. - EiR e intcl'cssantc ]~ inz clh cit se i ZlIlll Schl ulS 
hervorgehobcn : aine Bitlschrift del' samtl ichen Zilnfte uDd GildeD Zll 

Kasscl an di e SUlnde beHirwortete im J ahre 183 L al s M.ittcl zur Be.
scitigung des gewerblichcn Notstandcs in del' HaUI)tstadt di e Verl egung 
del' Landcsuni vcrsitlit von Ma rburg nachKnsscl. Von dcm Zuzug del' 
damals ctwa. 20.) Bcsuchcr del' Univcrs iUit Marburg nod ihres I)ozentcn
kollegiums versprach man s ich cinen bedcutcnden Aulschwung del' 
Kasscler Gcwerhe . Zah l cllm jj6i~ bcrcchuctc man den erhij hten jahr
'lichen Vermogcnsumsatz :tuf ctw.~ 7()(x) 'faler. Rassel ziihlte damals 
·knapp SO ()(X) Einwohncr! 

Marburg. K. TVellck. 

])r. Phll. Losch, D ie Ab g eo rd n e t c n d e r kurh ess is c h e n Stand e 
v e r sa m m luu gc n vo n 1830 b i s l 8 G6. M:uburg i. H. Elwc.rt 1909 
IV, 61 S. 8 '. 1,50 M. 

Dies Verzeicllll is winl in dcl' vo rl iegenden Fassung nur den 
-pol itischcn Ocsill llungsJ;c ll oSSl'1I des Verfassers wi rkl ieh will kommen 
sein. Die schnrfcn lI nd spit zigrll HClll crku ngen, wclche vielan Namell 
ullgehii ngt werden vo n J~ lIl rm , der ti i(' Mcnschell uud E rcigni sse vor 
l SUG doeh nul' d urch die lJrl cilo nndcre r kenn t, vo u denen er deren 
P a rteibri ll c cntl chnt hat, s ind gee ignet nlt ch hcule Viele Ztl verietzen, 
a uch durch Wo rt e, die fill' Unkundigc gallz hllfm los erscheillen mogen. 

J~s " crsta nd s ich vo n sellJst, dull ullse re Zei lschrift, we lcher das 
Verzeichn is zum Abdruck angebotcn W:lr, sich ni cht in dell Streit der 
J)arteicn ziehclI lassell durfte, d:13 ihr :w ch di e woh l IUlabsichtlichen 
Krankungen, welche e in Partcim!lnll veriiblc, fernbleibrll mu3tcn. VIII 
das E rgcbnis seines FleiBes Z II ehr en IInd die L.i sle, die bei knappcr 
o bjektiver F assung a ll se its wi ll kommen gehciBen worden wiire, doeh 
noeh unsrersci ts veroffentli ehen zu kon ncn, wurde I ... :tllgcboten, cs 
nach einer "encrg ischen Hevision l( nochlllill s ci nzureichc/l , .r Der sa ch
versUindigste des Rcdaktionsausschusses" sollte ,.,scincn Allderungen 
das Plazct, dell Druekbogen das Impri matu r erteiJen l( , so wurde i hm 
geschrieben. Es bedarf keines Wortes, daB dabei ni cht einseitig ohne 
briefliche VcrsUindiglUlg der von L. revidierte Tex t vcra ndcrt werden 
soUte. Das vorgeschlagcne Verfa luen ist das Ubl iche der Zeitschriften
leitnngcn, cs wurde nur zu volliger KJ a rstell ung dcm Verfasser (\,U S

drUckli ch :tngeklindigt . lnzwisehcn ha.t der Vc rfasser selbst Schiirfen 
.seines fr il heren 1'extes gemiJdc rt. Wiihrend er in dcm eillgc rd'i chten 
MS. schri eb, daB ein Abgcordnetcr "cs fcrtig brachtc, bercits am 
.s. Okt. 1866 dem Konige von P ren.8ell seinen pa triot ischen GruB al s 
ncugebaeke ncr J)reuBe zu tclegraph ieren" heiBt cs jetzt (S. 83) von 
demselben Abgco rdneten: ,.,Da B er bercits a m 8. Okt. l OOG dem Konige 
lo'on PreuBen seinen patrioti schen GruB al s <lnnekti erter PreuBo durch 
Depeschc s llndtc, wurde ihm von IlHlnehen Seiten llhclgcno mmen." 
Wenn J .. . g leich Anlangs sich gicicher Ausdruckswciso bed ient hatto 
bezw. will ig gewesen wHre, sein MS. durchweg entsl)rcehclld zu ver
iindern, so wil rden seine VcrhandJungen mit dem Rcda ktioll sausschu B, 
d urch d ie er fUr seine "EinleitungM und fUr die "oruusgeschickte 
,.,Obersicht llnd Zusammensetzung der einzelncn Land tage seit 1830" 
manchc Anregung em pfing, zu dem "on beiden Teilcn gewli nschten 
E rgebnissc gcfil hrt haben. D:Ulll ch moge man di e in einer "Naehschrift" 
des Vorwo rts ausgesprochene Beschwerde beurtci len! Auch jctzt ist, 
wie sell on <'Ulgedelltet, in dCID Buche recht vie les stehen gebl ieben, was 

• 
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toils hcrzlich uberilllss ig, teil s anstt)f3ig ist. Wir verzi chtcn damn!, 
hier die Kri t ik des Redaktionsausschusses zu wiederholcn. 

MarbuTg. K . lVenck. 

Gesc h i c hte d e r Fr e iwill i gc n Feuerwe h r d er Re s i denz
s tadt Ca ss eL Fe s ts c h rift zur Ab sc hi e d s f eie r a m9.N o
v e lD b e r 1907. Von Jl eillri ch Schaerer, Kommandant der Casseler 
Freiwilligen Fcuerwehr und Stadtvcrordncter. 70 S. 

UIll die Sicherung ihrer Uesidcnzstadt Kassel gegen Feuersgcfah r 
sind die hcssischen Fiirsten schon fruhe bcsorgt gewesclI . Bereits am 
14. September 1558 erliellLandgraf Philipp die crste Fcuerloschord
flung flir Kassel , der zahlrciche andcre fo lgten, bis durch das Gcsetz 
vom 24. Fcbruar IS lS dcm ganzcn FcuerlOschwcscn cine pem dama ligen 
Umfang der Stadt Kassel allgemessenc Einrichtung gegeben wllrde. Da. 
nach waren samtliche BUrger mit gewissen Ausnahmen (Beamte etc.) 
zum Eintritt in di e Feuerwehr verpflichtet. Abgeschcn da.vo n, daB diese 
Bestimmung, die vielfach storend in den Geschiiftsbetrieb der BUrge r 
eingriff, bald sehr drli ckend empfunden wurde, haftete an d i~ser Pflichfi.. 
feuerwehr der Mangel, daB ihre 1tlannschaItcn fUr den Zweck der Wehr 
nicht geniigend ausgebildet werden konnten. Es zcigte sich das Be
dUrfnis, jiingere Kraftc Ztl gewinnen, die bei tiichtiger korperHcher Ge
wandtheit Begeisterung ge!.mg besa.8en, UIll si ch der schweren Aufgabe 
ZlI widmen, durch hiiufige Ub nngen sich in de r Bckiimpftwg des gefahr
bringenden E lementes auszubiJden und "Gott Zllr Ehr" dem Nachsten 
zur Wehr" a.llezeit zur Abwehr der FeuersgefaJu bereit zu stehen. Nach 
dem Vorgange anderer Stlld te (die erste wa r Durlach 1846) schri tt mall 
1860 auch in Kassel dazu, die Pflichtfeuefwehr durch eine solche frci
wiJ lige Feuenvehr zu erglinzen, und fand die geeigneten Leute da.zu in 
den Turnern. Dic Turngemcinden hatten in der ersten HllJfte des 19. 
Jahrhunderts neben der Ausbildung korperl icher Gcwandtheit das Feld 
i ltrer Tatigkeit huuptsiichlich allf politischem Gebiete gesucht j seit der 
l\li tte des Jahrhundcrts hatten sic das meist aufgegeben und waren nun 
gem bercit, ihrc Kriifte dem Wohlc ihrer Mitbiirger zur Vcrfiigung zu 
stelJen. So entst:wd trotz des Widerstandes der jedem Fortschri tt ab
holden kurhcss ischen Rcgierung die Kasseler FreiwiUige 'furner-Feuer
wehr, deren Nnmen, ;t1s spater auch der Turngemeindc nicht angehorige 
M.ilglieder eintmtoll , in Freiwi lljge Feuerwehr umgeiindert wurde. ZUlU 
Nutzcn der Stadt hat sie 4·7 "ahre gewi rkt, n icht nur in ihrem eigcnt
lichen Bemfe, sondern allch im Jl.lhre 1866 als Wl.lchtmannschaft vom 
Abzug der kurhessischen bis zum Einriicken def prcuBischen Truppen, 
ill) Jahre 1870 zur Pflege der verwundeten Krieger u. s. w. Doch auch 
ibrcm Wirken setzte das Anwachscn Kassels ein Ende. Dus BedUrInis 
einer Berufsfeuerwehr machto si ch immer gebicterischer geltend, deren 
Einrichtung dann die frciwilli ge Wehr entbehrlich machte. Am 9. No
vember 1907 wurdc Jetztcrc Ieierlich aufgelOst. 

Zu ihrer besondercn E hrung erteiJte der Magistrat de.r Residellz 
ihrem langjiihrigen Kommandl.lnten , dem G1asermeister Heinrich Schiifer, 
den Auftrag, eine Gesch ichtc der Wehr zu scillciben, die nun i.n guter 
Ausstattung vod jegt. Sic gibt einen klarcn und ansfiihr l.ichen Uber
bl ick iiber Bildung, Einrichtung, Stll rke, 'fiitigkeit und Auflosung der 
We.hr, und verbindct damit den Bcricht iiber mancherlei Ereignissc aus 
der innercn Geschichte der St..1.dt Kassel. Die aktenmll..6ige Darste l
l ung, die erkennen HU3t, wie gem sich def Verfassef seiner Aufgabe 
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unterzog, zeichnet si ch durch groBe Genau igkcit <tu s. Lcider ist das 
Huch nicht in den Buchhundel gekommcn. 

E ill eigenes Gesch ick mgto cs, daB dem Vcrf,Lsser des Buchs, 
a.'Js er gegcn Ende des J ahres l DOS, von Wtli chcm Schlagunfa ll betrofren , 
in ciner StnlBe I<asscls zlI sammenbmch, die Fcucrwehr ilie let.zte l-l ilfo 
brachte. TVoringer. 

W. E. BicrmuulI, Dc Priv;ltdozent It. d. Univers iUit Leipzig, Kit r l 
Georg Wink e l blec h (K IH I M a rl o). Sei n Leben lInd se in 
W c r k. Bd. I: Leben 1I1ld Wirkcn bis Z lLm Jahrc 184.9. Mi t BildJl is 
und Faksimile Willkclblcchs. Lei pzig, A. Deichcrfsche Verlagsbuch
handlung Nuchf. (Gcorg Buhme) 1900. Xlr, 387 S. 7,80 M. 

Dies Buch ist ein hochst schiitzbarcr Bcitrag Zllr hessischen Gc
schichte def Vicrzigc r .Jnhrc des vor igen .l<lhrhunderts, sowenig der 
fc rnerstehende ei ll c lI solchC'1l ill dcr Biog raphic ci nes ihm vieUeicht uu
bekunntell Na t ionulOk onomcn ve rlllu lCIl wird . R, ein noch junge r, 
schriftstell eri sch fru cht burrr, J)ozent der Sta:ttswissenschaftcn , hat cs 
unternommcn, eill dreibiindig(·s Werk Ober Ka rl WinkelbJech (Karl Marlo) 
nden ha lbvc rgcsS(' IlCII Valrr tit'S ziinftl erischen klein blirgerli chen Sozia
Ji smus~ zu schreilJ('u . 1)1' 11 AulaLS bot d ie Fra.ge, welche Stellung dam 
lI ;wp twe rkc W.'s "Ull lflf8 t1 chulIgr ll iiber die Organisation der Arbeit 
oder System der Wrltukollollli(''' ( l fiilH Gn, 2. J\ u/ I. : 1885-(j ill 4 Hden) 
vo n B. in sei ner d O~lIJlIti "t" h (l n Lill'ru turgcschichto der Na.tionaJO kollomie 
(nStaat unt! WirtschnfC' Bd. I I:JOI ) UIIZlIwl'i scn S(,L ? Scine groBc Wert
schii,tzung W:s, nrines WiSs(' II Schafll ic\ic lI I£i nspiin ners"', fiihrt.e 13. , der 
n1wch haut e noell dor Mcin ung ist, daLS W. wcdt' r roinor lnd ividuulist 
uoch reiner SOZild ist ist, !loch daLS ih lll ('i ne Vcrknii pftlng bcider sozial
philosophischer I'rinzipiell Ztl oi li er hij herclI Sy nthese gelungen se i", 
zu dem EntschluU, W. ei n cigenes umfasscntl cs Wo rk Z II widmell, und 
er Whi te s ich in di csclIl Gcdankcn bestiirkt durch sei ll e Liebe zlIr ai ten 
kurhcss ischen Heilllat se iner Famil ie. Derse lben gehorte der l810 Zll 
Ensheim im Kr. Oppenheim (a ls Pfa rrerssohn) geborene Hhcinhesse W. 
zwar eben nicht du rch Gcburt., aber dllrch dic gauze Zeit seines Lcr
nens und Wirkens, vo n I ~J-65 , ttl so vo m Beginn sciner Studien mi t 
Ausllahmc eines Oiel3cner Semesters bis ZII seinem 'rode, an. 1n 1\1ar
burg wa.rd cr St.udent,. P riv:tt.dozent (1835) und Extraordina rius der 
Chemie (1837), (li.ULII i ~bc r (1839) sah s ich de r vo n Liebig hoch belobte , 
vom Scnat warm cmpfohlene Gelehrte dUJ'ch die RegicTnng Zllm Pro
fessor der Gewerbeschulo in Kassel degradicrt. Er mufUe mit Robert 
Bunsen di e S tell£' tall schcn, weil sich zwischen ihm und dem Ordinarius 
der Chemie Wurze .. , ciuem Vertreter der a lten Schule, eine Spannung 
entwi ckelt ha tte. ]~s folgtc unter dem Drucke der personli chen Ver· 
bi ttCfllJ1g einc Zcit der Unfruchtbarkeit, bis W. 1843, durch seine tech· 
nologische '1'utig kcit all der Kasscler Gewerbeschule zur BesichtiglUlg 
von Fabriken und Bergwerkcn angc rcgt, auf einer Rei se in Skandinavicn 
durch ein Erlebu is den Anst06 erhielt, s i ch \'om Chemieprofesso r ZUlU 

Nationalokonolll ulld Sozialphi losophen zu wandeln. Die ergrei fende 
Sch ilderung ei nes dortigcn deutschen Arbciters von dem Elend und der 
Diirftigkcit sciner Lebensvc rlliiltni sse lellkte W. \'on dell technisch· 
n:ttllrwissenschaftl ichell Problemen der modernen Industrieentwickc lung 
Zl1 den sozialen Frngcll ab. nIn wenigen Augenblic.ken war der Ent
schl u6 in mir gereirt., die Leiden llll sercs Gcschlechts,· deren Ursnchen 
und He.ilmittcl ZlI ergrlindeo". Flinf Jahr sJllitcr erschien das erstc 
Heft semer "Orguui sn tion der Arbeit." Sein autodidaktisches Stud ium 



- 417 -
def NationalOkonomie unterna hm er in der Wcise, daB "er erst einmal 
durch exakte Bcobachtung def soz ialen Umwelt und dnr ch cindringendes 
konstmktives Durchdenken das eigene Lehrgebliudc schllf. Erst dann 
vergl ich er cs mit den Resultaten tUld den Doktrinen del' Fachijkollomen 
und namentlich mit den Bestrebungcn del' radikn len vorwiegend franzo
sischen GescHschaftsreformer". - Soweit G.laubte jeb luer di e wichtigsten 
biographischen Daten geben zu mussen. Der Anlall und Ausgangspunkt 
des vorLiggenden Buches brachta cs mit sich , dRB sein Verfasse r, dec 
s ich vor Uberschi.i.tztmg se ines Helden strong ZlI hilteD gesucht hat, ni cht 
.tn cine rein-biogmphische Erzahhmg hat denken mogen, sondern W.'s 
Werk aus den politischen und soz ia len Strijrnungen und Tendenzen seiner 
Zeit zu erkHiren wiinschtc. Die Frage, inwiefern haben die wirt
schaftliehen llnd poiitischell Verhiiltni ssc, in denen W. seine Berufs
tutigkeit tibte, Hun die l\lOgli chkeit und die Anregung zum tllltodidak
tischen Studium der sozialcn Umwelt · geboten , fUhrt ilUl im dritten 
Kapitel zu eincr BetrachhUlg del' politischen und wirtschaftlichen Ver
hilltnisse des vorlll iirzlichcll Kurhcssell (S. 66- 67), die ;.HIS der besten 
gedruckten Literatur geschijpft mit groBer Ullbefangellheit Licht- und 
Schattenseiten bc]euchtet. Die Wippermunu, ]>fuff, Grilfe erscheinen 
ilun ill ihrcn Darstellungen durch ihre personlichen Lebensschicksale 
ga r zu sehr beeinfiuBt, "cs fch lt leider a n einer groUangelegten Ge
schichte des k ll rhess ischen Staatcs vor und nach 1848" . . Mit Auszeich
!lung werden die Schriflen Otto Hiillf'S genannt. Es folgt S. 67- 93 
eine Wlirdigllng der Entwickelung und Bedeutllng der hijheren Gewerbe
schule, '1Il der W. wirkte. Den grijBten Teil des dritten Kapitels aber 
nimmt eine vorliiufige Analyse und kritischc Wlirdigllng des W.'sehen 
Werkes ein. Einc zusammen.fassende DarstelJllng der Nationalokonomie 
und SoziaJph il osophie W.'s soli der dritte Band bringen, JODe Abschlags
zahlung 50 11 das VersUindnis del' politischen Wirksamkci t ermoglichen, 
in welehe sich W. dUTch die Bewegung des Jahres 1848 gezogen sah. 
Sic hat ihn veranJallt di e Holle des gelehrten Scbriftstell ers und 
Theoretikers mi t der des Volkstribunen und KongreBredners W ver
tauschen. Sein System kOllllllt den patriotischen und demokmtischen 
Uestrebtmgcll von HMS entgegen, wichtiger a ber als jede po litische 
Reform bleibt ihm dio soziale. Die wirtschaftl iehen und sozialcn 
Stromungcn der Revolution, in erster Lin ie die Handwerkcrbewegung, 
in ge ringe rcm Grade auch die Arbeiterbewegnng jener Zeit, sowei t sie 
Iloch einen iibcrwiege.nd kleinbUrgerlichen Charakter triigt, sollen im 
zweiten Band des Werks, Will Teil auf Grund nouon "Ma te rial s ge
schildert werden. Die :lIldere Iluchste Aufgabe erfUlIt das lange vierte 
Kap itel des erstcn Bundos S. 202-362, das unsern Lesern besollders 
willkommell sein wird. Es ist iiberschrieben: "Die politischc Bewcgung 
des ton en J a.hrcs in Kurhesse ll. Winke lblcchs TUtigkeit als Volkstribull 
und l>a.rlamentari cr." l eh mull hier darauf verzi chten, cilIen Oberbl ic.k 
liber die hochinteressante .Parteicll- und l deengcschichte zu geben, wclche 
tillS B. bietet. Sic enthllJ t viel des Netlen , namentl.ich auf Grund des 
re iehen FlllgschriftenmatcriaJs dcr Kasscler Stadtbibliothek. AnI die 
]>ersonlich.keitsbilder und die Wiirdigtmg der hervorra.genden Zcitungen 
sei !loch besondcrs hi ngcwicsen. Dee Verfasser hat mit Salll lll lung des 
Materials aus offentlichen Archi ven nnd Hibliotheken wie a ll ch vou 
Privaten kei ne Muhe geschcll t und si ch libcr die aJ lgemcindeutsche 
Geschichtslitcratur ftir jenc Zcit eine voll e Herrschaft Zll verschaffen 
gewuBt. lch horre, dafi di e Ausdehnung des Werks, das wo hl hie und 
da eine kleine Ku.rzung verteagen hll.tte, seiner Verbreitung nicht im 
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Wege stehen wird. Es ist trcfflich geeignot von hoher Warte ans Ubcr 
die Geschichtc einer trotz aJlcm gro6c II Zeit unbefangene Be.lehrung 
zu gewahrcn und zu eigenem Denken liber poiitische und soziale Fragen 
zn veran.lassen. Der zweitc Band, def ncben jenem umfassenden Dei
trag zur Geschichte dCT Handwcrkcr und Arbeiterbewegung des Jahres 
184.8 die Lebensgeschichte W.'s zu Ende HiltTen soll , ist noch in dicsem 
Jahre zu crwarten. 

Marbm·g. lIe. Wench. 

E. ZclJor, Erinn e run gcll cines Ncunzigjll.hrigcll. Stuttgart, 
Druck def Uhland'schcn Buchdruckerci 1908. 196 S. 

Uber dieses Mcmoircnwcrk des bekannten Philosophcn, def "om 
Herbst 1849 bis Som mcr .I 8G2 def Marburgcr Universitll.t angchorte und 
auJ S. 159- 181 von se iner dOl'tigcn Wirksamkeit geha ndelt hat, hoffe 
ieh kiinftig !loch den mir w gesagten Beri eht llringen zu konneo. Del' 
Band ist als l\:1anuskript gedruekt und al so Ilicht in den BuehhandeJ 
gekommen. Inzwisehell verwoise ieh allf den Boricht liber die Marburger 
Versammlung "om 9. Februar di eses Jahrcs in unsern ,.·Mitteiluogen". 

1Jfarburg. K. Wenck. 

Zur Hesprech ulIg ging no ch oi n : P . Patriciu s Sc hlag e r 
O. F . . M., Ce s e hi c hL o d e r kij ln i s c h e ll Fnulzi s kan c r-O rden s 
pro vi nz wii.hrond d os He formll,tion s zcita l tcrs. Naeh meist 
lUlgcdruekten Qucllen bOllrbeitel. HcgclIslmrg, Verlagsa nstalt "arm. G. 
J . 1\ lanz . VIJI , 81.9 S. 4,60 l\I. \Vegen Hcdaktioll sschl u6 mu.6te die 
Anzeige ve rtllgt werden, "e~l. aber uutcn bei del' Literatur zur Ge
sehiehte der hei ligen Elisabeth (S. 440). 

Zoitscl.riften aus Hossen uud dell Nacl.barlalldell. 

Der Bericht iiber die Fort s ehritte del' Romi s eh
Germanischen For s ehung in dell Jahr e n 1900/7, herausg. 
voo del' romisch-germ. Kommiss ioll des kai serlichen arehii010gisehen 
Instituts (11 , 2-29 S. mit Abb. und 1 K:ute, Lex.-8°, Frankfurt a . M., 
J. Baer & Co. 1909, GM.) bietet, so 'reich er soost ist, fUr unsor Arbeits
gobiet viel weniger al s se in Vorgiingcr (vergl. Ztschr. 40, 878). Jeh 
verweise auf d.ie Abhandlung von Kar l Se huma. c h er , di e Er
for s chung de s romi se h e n und vorroruisehen Stra6en
n etzes in We st deut sc hland (S. lL- 3'"2 bes. S. 29, Illit Karte 
nach S. 52) und au! den kl cinen Aufsalz von Car l Sehuehhardt , 
Si.i.c h s i s ehes und Franki s ehes in Nordwcstde u t s ehland 
(S. 193- 6), der m. E. mit ReeM zwisc11en der blcibenden These 
Hli bcls von 1901 nnd den mit gutcm Grund, am eingehcndsten von 
K. Brand.i verworfenen , Aufstcllungcn von 1904 seheidet. 

Friedbergcr Gc s ehiehts bHi.ttc r. Beitrllge zur GeschiclJte 
von Friedberg uod der Wctterau. R eft T. Heral1sgegebcn im Auftrage 
des Gesehiehts- und AJtertnmsvereins Fricdberg (1:lcsscn) von F erd i
na.nd Dre h er. Friedberg 1909. 134 S. - Es ist sehr erfreulieh bci 
dem Reiehtum del' Gcschiehtc der ultCIl Reiehsstadt Friedberg, da.6 del' 
dortige Gesdlichtsvercin die Herausgabe ei ner eigeocn Zcitsehrift unter
oommcn hat. Bereits konnte der Juhresberiellt flir lOOS von vielfachen 
Anmeldungen aus del' Wetterau wie aus F . (Jahresbeitrag 2 .M.) be
Tichtcn. l 1an k:mn der neuen Zeitschrift nur wcite Verbreimng wi.in-
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Sic ko nnen tillS wertvollo Anregllngen gabcn. VoranstcIJe ieh den Vor. 
trag des Wiener l:Iistorikers O swa l d lted l ich, die nc n crc Gc
s ch i c h tswi ssc n se h a.ft II n d die Lan dc sgcsc h i ch to (Zcitschr. 
des Vcr. f . Gcsch . bHihrcns IInd Schlesiens Bd. 12 (OS) 9 Seiten). In 
gcistvoller Weise fOhrt er ailS, wie s ich in def haheren Wiirdigllng alles 
Zustlindl ichcn die modcme Richtung der Gcschichtswisscnschaft mit der 
Landes- nod Ortsgeschichtc berlihrt, nnd skizziert trcffcnd und knapp 
dercn Allfgabcll . Lehrrcich, auch Hir den Bctricb eines kJeillercll Vereins 
in den verftosscnen Menschenaltcrn, ist die Festredc des Lyccalprofessor 
A. Dilrrw:lc c hte r , W ege und Ziele de s [1830 gcgrlindeten] 
hi s torischen Verein s Hamb e r g. Bamberg 1907. 3S S. Er 
fordcrt Siedlnngsgeschichte in weitestem Umfang, d .. neben Verfassungs
und Hechtsgeschichte von Stift nnd Stadt, Sozial- und Wirtschafts
geschichte. Sehr bemerkenswert ist das cntscb iedene Eintreten fLir 
ortsgeschi chtli che :Forschung und die Darlegung ihrer viclfllltigen Auf
gaben in dem Vortrag des Pfa rrers Lic. theol. H. S c h J 0 s s e r , A u f
gitbell nnd Wege der na ss aui sc hen Lokalg esc h ic ht s
for s c hung (1!l itteilungen des Vereins f. Nassauische AJtertumsurkilllde 
u. Geschichtsforschung. 13. Jahrg. Nr. 1 11. 2, S. 1- 7 ttnd S.45-49). 
Sch losser verlangt nebenbei ei ne Nassauische Bibliographie nnd ein 
li-esamtregiste r uber die scit 1830 erschiencnen " AJlIl a l en ~. Soeben ist 
unser Verein an die Vorbcreitung eines solchen fUr alle seine Veroffent
lichungen hera ngetreten. Die Frage nach der besten Anlage der 
,. Reg i ste r landesgesch i cht l icher Zeitschriften" llat auf 
Grund neuerer Hegistervergleichend Armi n Tille in den Dc u tsch e ll 
Ge sc hi chts bli.~ttcrn X (1909) S. 158- 62 behandelt. Dankenswert 
fUr (lie Oberschau iiber die entspreehendcn Bestrebungcn seit dem 
17. J <thrhundert ist der AuJsatz des Gottinger Bibliothekars G. H. M ii 1 1 er, 
Land esgese hi e htli c he sp ez iell ni edersa.c h s i sc heBiblio
g r a I) hie in der Zeitschr. des histor. Vereins flir Niedersaehsen Jahrg. 
1900 S. 13 L- 56. Mi t W. Lowe's Bibliograph ie dcr Hannoversehen uud 
Braunschweigischen Geschichte (1908) kon nte Mi.ilI er naeh Anlage und 
Ausfiihmug nicht zufrieden sein, er gibt am Schlu6 eineD tremiehen 
Entwurf nir die Gliederung einer Bibliographie der genanntcn Terri
torion. Soeben tritt in den Jahrosberi ehten der Geschichtswissenschaft 
(JahrgaIlg XXX, 1907. 11,428- 71) Dr. W. Ve l kc nach Icider elf
iahrige r Pause wieder mit einem Berieht "Mitte1rh ei n nnd He sse n 
(1905/7) Mit Nachtri.i.gen au s friih e r e n Jahren" hervor. Der 
Litcraturteil lIllserer Zcitschrift hat dafnr von V. dankbar ancrkannte 
HiLfe ge1eistet. - ]~ lIdJ i eh sei des RUekblieks zweier histori scher 
Kommissionen auf fiinftlll(.Izwanzigjuhrige l'ii.t igkeit gedacht 1) ,, 1883 bi s 
1908. 25 Jahr e der b ad i s ehen h i sto ri sc h e n Kommi ss ion" 
Heidclberg, Wi nter. In seiner Ansprache "was be d c utet in unserer 
Zeit der staa t l ich e Auftrag Land esgesc hi c hte zn treiben?" 
gedachte A. Do v e besonders der gegcn frnher veriinderten Bedentung 
der Archive und gab das Wo r t n a. n k 0 I s wicder " I.n jeder Landschaft 
deutscher Erde spiegelt sieh die Geschiehte des Rcichs und der Nation." 
2) Jo s. Han sen, die Gesel l sc h:dt fur Rhein isc he Ge
sc h i chtskunde i n den J a h rc n 1881 - 1906. Vo rtrag vom 
9. Milrz 1907. Bonn, Georgi. Der Vortrag ll.'s behandelte (lie Frage, 
inwieweit die GeseUschaft ihrem Zweck gerecht geworden ist (vg!. Anz. 
v. W. Levison in Dtsch. J~itztg. 1909 Nr. 12, Sp . 713-15). 

Aus der A l1 gemeine n deutsc h en Biographic Bd. 54 (OB) 
und 55 Licf. 1 u. 2 (09) verzeiehne ieh fUr lIDS dr e i ge bor enc 
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H e ss e n 1) Gu s t,v Vo lkmar (1819- 1893) geb. zu Hers!eld, 1844 
bis 45 Gymnasiallehrer in Marburg, dano bis 1852 ebenso in Fulda, 1853 
wegen eines ,.Hammcndcll Protestes gagen dus System Hassc ll pHug" 
abgcset.zt, 1853- 93 Dozent und P rofessor lI er 'I'heoJogic in Zliri ch, 
,.,e iner del' bedeutendsten Bibelkritikcr der letztcll humlert Jnhre" 
(A. Jiilicher, Bd. 54, 764- 75). 2) Gc. Wotze!! (1815- 99) geb. Zll 

Hofgcismar, Jurist, 1840- 51 Dozcnt und Professor in Maruurg, dann 
in Hostock bezw. Schwcrill (Oetkcr, Bd. 55, 61- G3). 3) P. Wig <t ll d 
( l78G- l86G) geb. zu Kasscl, Rechtshi storikcr uod Geschichtsforscher, 
langc in Hoxter, 1833- 66 in Wctzla r (Gerh. Bartels, Bd. 55, 89- 91). 
- Au6erdcm Ilcnnc ieh drei NichthcsSCIl , di e hinger oder kliner als 
Professoren an der Marburgcr Univc rsitlit wirktcn 1) Leopold Sc h midt 
(1824- 92) klass. Phi!o!' 18133- 92 in Marb"rg (Th. Dirt, lJd. 54, 107 
- 10). 2) H eillri c h von Sy be i (18 1'7- 95) Historiker, 1845- 56 in 
Marburg (P.llailleu, Hd. M , 654- 67, bes. S. 650 f .) 3) Au g u s t Ubb e 
iohde (1833- 98) .Ju ris t, 18G5- !J8 in l\larburg (E. Landsbcrg Bd. 54, 
724- 5), endlich: O l to pcyc r (182 1.- 94) Natll rforscher und Schrift
steller, 1870- 88 Professor an del' htihc rcn Gcwerbeschule zu Kassel 
(W. lI eB, Ild . 54, 409- 10). 

Metrbllrg. K . Wenck. 

Die hcssischc Volks- lInd Landcskunde ist wicder durch zwci 
neue Beitr1ige bcrc ichcrt wordell : .1 0 h. Se h III i d t , Di e. V 0 I k s di c h te 
im Kr e i se 1I\ c l s IIII ge n lI nd di e s i c h:Hlpt s a c hlich b e
din ge nd c n F:tkt o r o n. A bha lldlull~e ll tlnd Boricht LI des Vereins 
fUr Nu.turkunde ZII KasseJ. Ka sse l 1007. S. 1- 8 L, lUl Ch Hostocker 
phiJos. Disse rhltion 1907, und Wa l th er Oi c ma r , Di e geog raphi sc h e 
und t opo g rRphi sc h o Lage d e l' S iedlun ge n de s Voge ls b c rg s. 
GieBener Dissertation, 43 SS. Mi t 2 Karten lInd 7 l~ageJ1 lane n im Text. 
GieBen, Munchow'schc Hor- und Uni v.-Druckerei (0 . Ki ndt) 1908. 

Die Bcdcutllng der erston Arbeit li egt bcsondcrs in ihrcm metho
dischen Teil. Der Verf. gibt ztUlachst einc klare Obersicht iiber die 
Entwicklung der Methode der VoLksdi chtcdarstell ung tUld kommt zu 
dem Ergebnis, die geeignetste Methode Hir Spezialkart.en sei eine Ver
einjgung del' in SchHiters('.hem Sillne angewundten Gemarkungsmethodo 
mit der sag. "absoluten" (Neukirch) d. h. der E in t ragung aller Sied
Jungen durch Symbolc, die nach del' E in wo hnerzuhl abgestuft sind". 
Die so hergesteUte Valksdichtek:tde des Kreiscs l\Iolsungcn, di e tech
ni sch vorzliglich gelungen ist, lejdet etwas durch die zu groBe AIIZilh l 
der AbstuJullgen. AlI ch wHrde u. E. eine geeignete AbstuJlI.ng durch 
Farben die Unterschiede besser erkennen lassen, als die DarsteUung 
durc.h Schraffe n. Einen 'F'ortscltritt bedeutet die Verbildlichung der 
GeHindeformen auf einer besonderen, klnr all sgefUhrten Hohenschichten
karte, eillem Deckblatt der Hauptkarte, WOdlU'ch ein Vergleich mi t def 
Volksdichte bedeu tend erleichtert wi rd . Der sehr eillgehcllde zweite, 
spezielle Teil cler Arbeit zeigt iiberail , daB der Verfasscr in lebendiger 
VCl'bindung zu dum van ihm betHbeiteten Gebiete und seinen Bewahnern 
steht. Urspriingl ich saUte das FluBgebiet del' mittleren F ulda. behandc,lt 
werden, do ch a.nUere Grunde, vor alien Schwierigkeiten bei del' Be
schalfung des stati stischen und kartographischen Material zwangen zur 
Beschrankung auI das kleine Gebiet des Kre'ises Melsungen. Die weite 
Verbreitung des Buutsandste ins (70 % des Gebiets) und der ihn meist 
iiberlagernde leichte Su ndboden bediugen eine bedeutende Waldbedeekung 
(40 %) (im oberen Lahngebiet 39,5 %), derell negativer E influ6 auf die 
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Verteilung def Bevolkerung in mehreren Tnbcllen nachgewiesen wird. 
Der Krei s Mels l10gen ist daher ziemlich diLnll hevolkert, 75 Einwohner 
anf 1 qkm. DicseJbe Dichte kOllllten wir 1m oberen Lahngebiet fest. 
s tcLl en. Bei den meisten Gemeinden ist deutlich cin Zusanunenhang 
lIcr Volksdichte lUit dee Bodengute (Grundsteucrreinertrag) zu bemerken, 
cloch nur bis zur Dichtestllfc 150. Darilbcr hinaus kommcn andere 
Faktoren zur Geltung, var :tHem Gewerbe, .Industrie nud gU nstige Ver- .. 
kchrs]age, die der Vcrfasser bis ins EinzeJnc beJwndelt . Bcsonders 
intcrcssant ist dee Nachwcis des Einftusses def GroBsta.dt Kassel , dec 
51ch naturgcmtiJl besonders bei den Orten gel tend macht, di e nn den 
Buhnlinien li egen. welche den l{reis mit def ProvinziaJhauptst'ldt ver
lJilldcll. Vcri. hat zam Nachwcis diescr Tatsache ein Dcues Mittel , 
(' ille Zusammenstellung der in eincm geeignctcn Durch schnittsmonat 
(September 19OG) ausgegebellell Arbeiterfahrkartcn benutzt, di e cs i_hm 
crmoglicht bis ins E inzelll e den Spurcn der AnziehungskraIt der GroB
stadt zufolgen. 

Die zweitc Arbeit bildet einen Tei l einer umfassenderen Abhand
lung liber .. Die BesiedJungsvcrhilltnisse des Vogelsbergs", di e erst Dach 
ihrem voll standigen Erscheinen im ganzcn bcsprochen werden soU. 

MarbU11J a. L. E . Kiitelhon. 
Wil h. Schoof, Sc hw 1dmer An s i edelu n gen nnd Ort s 

lI a m cn in "H ess i sc h c B l ii.tter f. Volk s kunde" VI lJ , 1 (1909) 
S. 17- 48, versucht im AnschluB an W. Arnolds drei Perioden der 
Ortsgrlindung ;tUS ungedrucktclll nnd gedrucktem. Material die Deutung 
dcr Scbwlllmer Ortsnamen. Unzweifelhaft vcrdjeneD seine wohl au.! gute 
Kc nntDis der Schwlllmer Mundart gegrlindctcn Ausfiihrungen Heachtung. 

[F. C.] Lauterba e h und Umgcbung. Herbstcin, BadSalz
Hchlirf, Schlitz . T~a.uterbach 1909. Offenbaeh . Die Aulsehri ft "Herans
~egebe n vo m Verkehr svercin Lauterbaeh" sollte mir IaJ3t ,'erbieten eill 
Wort ii ber das Biichlcin zn sagen, aber in der groBeD Literatur der 
Wcrbcschriften nirnmt dies sehmneke Heft eine besondere SteUe cin. 
Ocr Verfasser wollte als ein Wanderer eniiblen, was er gesehen und 
IJcobl\.ehlet hat. Das l-Ierz war ihm yoU, er ist ein Poet, ali es ist aus 
1C'i1('ndigcr Ansehauung gesehrieben, bezeiehnellder Weise fast ol1Oe 
Absii.tzo im Dru ck. Mit fri schc ll Farben zeichnet er dic Vergnngenheit, 
('i n Allar~ollliUdc, cine Personliehkeit: ieh habe mich (S. 17) seiner 
Charnktc ri stik Il ennann Hicdesels des Erbmarschall s (seit 1432) gcfreut. 
Es trifft sich hnbsch, daB seine mehr in tuitive Auffassung eben in 
<Liescm Bunde lIlI se rer Zcitsch_rift S. 153 dutch Fr. KUch, der ihn den 
.,wlirdigste ll N;~chfolger<l des von ihm so hochgestellten E ckhard von 
Rijhrcnfurt Dennt, bcsUi.l igt wir-d . - Viel zu wenig hat mir der Verfasse r 
von (] em entziickcnden Schl itz gesagt, obwohl cs ja mit ani (] em Tite l
b1c~tt steht. Flotte eindfu cksvolle ZeichlllUlgell wId gute Liehtdrucke 
schmlicken das Heft. 

F . PIarI, All cr l c i vo m R e inhard s wald , im Casse Ler 
Tageb l :~tt W~ Nr. 520 HI. 2, Nr. 621, 28, 25 Abendall sgaben, gibt 
cinen hlibschen Uberblick iiber die Geschichte des einstigen Reiehs
forstes, der seit Anfang des 14. Jahrh. in Stiieken von Hesscll aufge
sogen, fu r T~andg raf Philipl> cine eifers li chtig gchUtete ertragreiehe Wild
balm bi.idetc. Unter Wi l.h elm I V. steUte cl er Ticrgarten dcr Sababurg 
eine Art Jagdmuseum mit Renntieren und Gemsen dar. Naeh dem 
dreiBigjiihrigen Krieg wurdc der \Vald Hir den Wicderaufbn.u der zer
stoJien Ortschaft-en ausgepliindert. 
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1'rof. Dr. Gc. Wolff , Gher Mithrasd ienst uu d Mithreen. 
Wissenschaftlicllc AbhandJung zum Jahresbericht llJOO Nr. 530 des 
Koniglichcn Kaiser·Friedrichs·Gymnasiums zu Frankfurt a. . .M. Frank· 
fUft a. }L, Druck von Gche. Knauer. 24 S. 4°. 

Ubcr diese Schrift des bekullnten Frail kfurter Forschers unsern 
J~esern cin kurzcs Wort zu sagen , li egt mehr a]s oi n Gl'ulld vor. Sic 
kniipft an an eine Abhandlullg, wc lchc dee Verfasscr !lurch unsern Vercin 
in Zeitschr. N. F. Supplement 8 (1882) vcro(fentlichte: Das ROlllcrcastell 
nod das Mithrasheiligthum "on Gro6krotzenbllrg am Main nebst Rei
tragen zur Losung der Fragc Ober die architcktonische Beschaffenheit 
dee Mithrasheiligthiimer. Der Excurs, den W. damals libec die arch itck
tonischc Beschaffenheit cl er M.ithrasheiligthiimer gab (S. 85- 101), jst 
gmndlegend geworden fiir unse rc Kcnntnis dieser illteressanten Denk
!Uiiler des untergehcmlen griechisch-romischen Reichs. Spiiter hat W. 
"auf dem klass ischen Bouell del' Mithmsverehrung und .Mitlnasforschnng, 
auf dem Heidenfclde von II cddcl'llheirn", wo Anfang des 19. Jahrhunderts 
zwei Mithrecn gefunden wonlcn waren , cin dritles entdeckt und danach 
seine friiheren Darlegungcn crglinzt (18n4). Wenn er uns jetzt im 
zweiten Tci l seineI' AlJhand lulIg cine zusammcnfassende Heschreibung 
del' Kult sUitten del' l\'l ilh rasrt'li gion IInd ihrcr ty pischcn Ansstattung 
gibt, in ersler _Linic im lI in blick auf die drei in l-I eddornhe im gefuud enen 
1Itilhrccll, so sleht e r <11 80 gll nz allf sclbstgewonnenem Dodell, und wir 
habell den denkb:tr besten It lihrer, wClln wir ihm in die l\Iithrasgrotte 
folgeJl. lm crslcn Toi l vcrlllittclt, er IIIl S im Wescntl ichcn <lie Ergeb
nisse ClIlllonts des gro6en Mithrasforschc rs, IIlId zweifc llos werden ilun 
die Lese r sehr dankbar sein allc" fnr diese AusHihrllngcn iiber das 
Wesen der l\lithrasreligion, ihre oigenlUmlichen BcrlihrllngsJlunkte mit 
dem Christentulll , di e Unterschiede beidcr und die Bcziehungen del' 
erstercll zum KaiserJ..-ult, die mit underen Momentell illr die Gunst 
der Herrscher vcrschaIft haben, bis l{onstalltin si ch dem Christentum 
zuwandtc. 

F e rd.Dreher, Au s d e r Ge sc hi c hte d es Bu.dew ese n s·, 
zwanglose Skizzcn mit besollderer Riicksicht auf dus m i t te I a It e r
lie h c F r i e d b erg ncbst cineOl Vlaue der Stadtbefestigungen. Verlag 
des Geschichts- und AJtertumsvereins, Friedbcrg (Hesscl1 ) 1909. B2 S. 
80 Pfg. - Das kJ cine Heftchcn, das eigentlich drei Titel hat (den 
drittcn innerlich: Plaudereien bei Eroffnung des sUidtischen Schwimm
bades zu Friedberg), ist in a]Jen Tei len frisch und unregend gcsch ri j:lben, 
geeignet die Vergallgenhcit vor dem Leser Jcbendig erstchcn zu li\sselJ,. 
D. skizziert zunlichst das mittelalterJ iche Badewesen iibc rhaupt, dann 
tragt er S. 7- 10 die Nachrichten liber das Badcll in Fricdberg zu
sanuuen , weiter handelt er von dcm sogen. Roten TUl'm, del' als einer 
der wenigen erhaltenen Restc der friiheren Stadtbefestigung noch neben 
dem neUCll Schwimmbad steht, dann gibt er ein Ill Ull teres Bild von 
dem StraBcnlebell im alten Friedbcl'g . Einc Bcilage bri ngt in gekiirzter 
Ubersetzwlg den Ullterhaltsamen Brief Poggio 's, in welchem der FJorefl
tiner Humanist das Badeleben im schwcizcr :lBaden", das er vom 
Konsta nze r Konzil her besuchte, gcschiJdert lw.tj ci n viel"fiiltiger Anhang 
cndJich bringt !loch al1erlci zur Fricdberger Ortsgesch ichte. 

Dr. B er nhu.fd Sepp, Zur Fuld.ter PriviJ egie n frage. 
Hegensburg 1908 (nicbt im Buchhandel). 22 S. S. wo llte das ])l'ivileg 
Pippins fUr FuJda . aus dem Jahre 76S, das Tangl fUr cine Flllschung 
aus dem Anfang des 9. Ji.litrhullderts ansieht, aIs echt, weun auch durch 
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Jnterpolationen der frankischen Kanzlei entstel1t, crweisen. Es unterliegt 
kcinem Zweifel, daB der tem pcramentvolle greise Forseher, der ill 
zwischcn Allfang Juni gestorben ist, den 'l'atbcstand VDn Tangl's Fcst. 
stcll ungen nicht gcrocht gewo rden war. l eh verwa isc anf Tangl's E r
widcl'llng i01 Nenen Archiv fU r altere deutsche Geschichte 34, 1 (1908) 
S.267- 8. Der Anhang von S. 's Schrift Di e Ord n u n g de r bo n i
f nz i s c h e n Br i c f e (2 Tabellen und 4 SeiteD ohoe ZahIung) schciut 
mir nichts wescnUich nelles zu bringeD. 

W i l h e lm Ne uha u s, Die Griind ll n g d e f A bt e i H e r s
fo l d nod i hr e Vorg esc hi c hte. HcrsfcJd, Verl ag VOII Max West
)lhnl. 41 S. o. J . [1909]. Ein sehr erfreulichcs Schri ftchcn, das sieh 
durch llcnutzung der bestcn Literatur, Haucks Ki rchengeschichte und 
lI ein ri ch Hahn1s BOllifaz und :Lul (1~e i p z ig 1883), IInd durch einen 
schonen anschaulichen Vortrag anszeiciUlct. ~Wge cs vicle ]~oser fi nden 
und der Velfasser seine Absicht ausflihren, die wichtigsten Ereignisse 
;JUS del' Geschich te Hersfelds in we iteren Einzelsehriften zu behandeln. 
r: mpfo hlen sei ihm die bis jetzt vermiBte Uell utzung vo u Edward Schrij· 
ders Urkundenstudien eines Germanisten (in Mi tteil ungen des Instituts 
fiir osterreichische Geschichtsforschung 18 (1897) und 20 (1899», die 
s ieh ja in erster Lilli e :wf HersIelder Q.uellen, das Zehntenverzeicbnis, 
das Hreviarium S. Lulli und noch anderes beziehen. 

Dauerndem Interesse sci del' gute gehaltvol le Vortrag von K. 
lI entze- Marbllrg, B i ld e r au s .Marb ur g s Ve r g an g e nh e i t , Ohm'· 
hess. Ztg. 1909 Nr. 171 und 172 empfohl en. 

Del' kl eine Aufsa.tz von Prof. D r. [m e d.] A. Sc hw e n k e n · 
b eche r , E i n i ges a u s del' G es ch i cht e d es Ma. r b u r g er Ja · 
k 0 bs s p i t a l s im I S. Jahresberi cht del' Schwestern·Station im Hospital 
St. Jakob zu :Marburg vom Jah re 1908 (Marburg 19(9) S. G- 11 gibt 
sich als "kleinen Auszug" aus drei genannten Sehriften der Jahre l805, 
18 t4 und 16. Sieherl ieh ware das .Material jetzt zu vermehrell . Jeh 
hemerke nur, daB die Frauensicche in Weidcnhausen sehon 1335 ur· 
kll lldl ich crwiihnt wird (Wyss, Urkb. II NI'. 616). Hoffentl ieh gi Lt uns 
('i n !{oll cge des Icider von :Marburg wegberufenen Verfassers die Fort
sclzung hir das HL Jallrhundert . 

• 
AlI s u mfasscndcr Kennmis des urkuadliehcn Mate ri als 1St del' 

Aufsatz von A [u g u s t] H [e l dm a n n] D i e D e ka n e und bi sc h ij f· 
li c h e n Kom m iss a. r e ZlI Amoneh u r g in der Marburger Ob e r 
h c ss i s c h e n Z e i t u ug LOOS Nr. 293 Bl. S gesehollft. 

K . l Venck. 

Ani Wunsch der Redaktion dicser Zeitschrift gebe ieh se lbst 
c ine lnhaltsiibcrsieht ii ber Fortsetzung und Schl ulJ meines Aufsatzes 
,.D i e En ts t e hu n g und U b e rl i e f er un g d e r Annale s F u l 
de n s e s" im 34-. Hand des Nell en Archivs der GeselJschuft fUr alterc 
dcutsche Geschichtsinllldc1 S. 17- 66. HandschriItli che llldiz iell, sowie 
in haHl iche Ubereinstimm ungen, die bcide Rezensionen der Anna lcn (von 
S82 an) gcge~er dem sonstigen gleichze itigen Quellenmateria.l kenn· 
zeichnen, liefern den Hcweis, daB der Verfasser van 11 nicht, wie bisher 
angenommen wurde, 882 seine Arbeit begann und an ein bis dahin 
reiehendes Exemplar der AnnaJen ansch]oll, sondern daB ihm die He
zension ] in ihrclll volJ en Umfang (bis 887) vorla,g, und er in bewu lltem 
Gegensatz zu i lt!', um das Andenken Carls HI. zu vcrteidigen, se inen 

28 ' 
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Bericht an den gomeinsamen Stamm des Wer~cs (bis 882) anstieB'. 
Die weitere Fortsetzung riih.rt, wie sprachliche Obereinstimmungen cr
gcben, von demselben Verfasser her, nicht von zwei weitercll, wie 
KUTze wollte; viclleicht ist von seiner Arbeit oDeh cin wcitcTo!:! Frag
ment in ciner Notiz dee sog. Epitome Sangallcllsis erhalten. Dce 
Schlu.B def Untcrsuchung handelt liber die Stellung, wclche die An
nales Fuldenscs in dCf Geschichte dee frankischen Historiographie oi o
ll ehmen und wirft di e Frage aul, ob dcm Verfasser dCf Hezension 1I 
scille Absicht gelungen sei, das Aodenkcn Carls VOT dee Nachwelt zu 
Totten : trotz def groBcren VCl'b rci ttUlg, welche di cse Hczension ge[undcn 
hat, 1St ihT das nicht gelungon, weil dCT handIichcrc Hecicht Reginos 
den kompihtto ri schcn '1'endellzen de l' mittelalterlichen Geschichtschrei
bl1ng besse r zl1sagte. 

lIfiinchen. 8. Hellmatm. 

AJJcill nuf die Autoritat des Abtes von'l'rittenheim hat Illall den 
BCll cdiktiner 'l'heode ri ch, cincn Ze i~eno ssen Kaise r Heinrichs H., auch 
al s Monch VOIl Hersfeld bczcichnet. In ei ll cm trcfflichen Aufsatz ' 1 ,L 
vi e e t 'I cs 0 e ll v r e s d e 'I' h i c rr y d e ,F'1 e 1I ry ' (Analectn Bollan
dialHL 27 (1008) p. 6- 27), der E . Diimmlcrs Abhalldlullg vom Jahrc 
1894 " ii her Leben lIlId Schrift cn des Munches Theoderi ch {von AUlOI'
bach}" crgii ll zt ulld bori chtigt , wcist A. P o n co l et n:tch , daB fUr Bc
zichllOgC II 'I'heodcri chs ZI,l II crsfeld kcil1 erl ei Anhnlt gegeben ist. Die 
Frago, ob Theodcri ch Fmllzoso odcr Deutschcr gewese n soi, mochte P . 
offen lasseu. Er war vor 1002 AIonch in F leury :1n der Loire gewordeu 
und hielt s ic!! zwischen 1010 lIud LO.LS ill der friinkischclI Abtci Amor
bach auf. Dort gowann er Reziehungen ZLl dem spUtcr !lach F lllda 
iibergegangcncn Abt Hichard. DUTch cin igc sei ner etwa. ein Dutzend 
z1.lhJ enden Schriftcn , welche dem Abte Hichard von Amol'bach bez\\,. 
von FuJda. gewidmet sind , gehort er £loch in gewisscm Sinne auch po
sitiv del' hcssischen Literaturgeschichte an . 

]) r 0 f. Dr. P . Web e r - J e n a, del' mit der Invontnri sation der 
Bau- und Kunst-Denkmliler von Schmalkalden bcschli,ftigt ist, gibt aus 
seincn Forschungen heraus im Thiirin ge l' H au s fr e und , Scluna l. 
knlder Allzeiger fUr Stadt und Land N f. 204 Yom 1. Sept. 1909 KUlIde, 
wa s von der alte D Wa llr a b s burg o och iibrig i s t, nac hdem 
WiJhelm IV., der e rste landgrii.fliche Besitzer gallz Schmalkaldens an 
ihre Stolle se ine stattJiche Wilhelmsburg gesetzt hat . Da.s Ergebnis 
1st, daB von dOli Au.Benwerken der alten Brn·g der Hell neberger Graien 
in Teilen der roma nischell Mauern , die unverandert in ih.l'cm Bestalld 
geblieben sind, noch ma.nches erhalten ist , namentli ch a.ber gehorte ih r 
dcr Turm an der ScWoBkape.lle mit Wli nden von I

J
85 III an . W. steUte 

durch Ableuchten der Kellerwiinde nnd Entdecl}ung einer groBen jetzt 
zugomauerten Toroffung lest, daB dieser SchJ oBkapollentunn der alte 
Torturm der WaUrabsburg war. In einer anderell Kellerwand rouH\,
nischcn Mauerwerks vcrlllutet er Reste des aItcn P:das. Eiue IcideT 
ungenauo AbbildUllg der aJten Wallrabsbnrg fand W. auf einer Land
karte des Kreises Scltmalkalden aus der Zeit Wilhelms I V. im Mar
burger Archiv. 

Die Literatur zur ' Geschichte der h c ii igcn Eli s n. 
b ot h weist se it unserem letzten Bericht (Zeitschr. 42, 17S) manchen 
neuon Beitrag auf. Eine nachtrUglich zu erwiihnendc 1007 in Budapest 
bei J>aJl as erschienene Bib 1 i 0 g rap h i a s an eta 0 El i s :~ bet h {14 S. 
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1d. 8 0) wird deutschen Forschern nicht viel Nutzcn bringen. Der Ver
fasser E. Barcza hat si ch so manches Versehcn ZLl schnJden kommen 
lassen, er hat u. n., di e Visioncn Elisabeths VOIl Schonau arn unscfe 
Elisabeth bezogen, vgl. <luch Histor. J ahrb. der Gorrcsgcs. 29, 920. 

Bekanntlich hatte Huy s kens die sensationclle Aufstellung go
wngt, daB E1isabeth von SchloB Marburg, ihrem angeblichcu Witwcn
si tz, durch Amtmann lInd Burgm:.mnen vcrtricbcn worden soi, daB sic 
al so nicht von dee Wi.utburg verjagt wnrde, wie man die langste Zeit 
mit begreifiichem ~:1i BversU\.ndnis des ursllriingl ichen Quellellberichts 
geglauht hat, und all ch nicht freiwillig, wiewohl uuter moralischem 
Druc.k, llach Eisenach in die Armut gegangen sci, wie die Denere For
schllng immer mehr sicher gesteJlt hat. Der rcehtshi stori schen Wider
legllng ]Vs dUTch E. H ey III !t o n , di e ulJ se itig zlIstirnmcnd aufgenom
men worden ist, hllbe ieh Iriiher sehon gedacht. Nun ist H. 's Alloahme 
:.tllch von E. M j e h a e I S. J ., den H. gebeten hatte , ,., riickllaltlos se ine 
l\I einung iiber dieses Forsehungsergebnis ZlI aullern", rundweg abge
lehnt worden in dcm Aufsatz "J st die h eilige E li sabeth von 
der Marbur g vcrtrie b en word e n ?" (Zeitschrift fOr kathol. 
Theologie 23. J ahrg. 1909 S. 41- 49). Der £lir ihn durchseWagende 
Gesiehtspunkt ist, dall in der beziigliehen Aussage von Elisabeths Ge
noss in l sentrud im Zusummenhang des Schriltstiieks die Ilnbenunute 
Burg schlechterdings eben nur al s Wartburg und kcincsfall s als Mar
burg gedeutet werden dUli. Aueh sonst braehte I'l '-i chael gegeniiber 
wunde rli chen Annahmen von H. geslUlde methodische Kritik zur Gel
tung. Aber er wollte H.'s "Quellenstud.icn " als eille dankenswerte und 
"erdienstliche Leistllllg angesehen wissell , "da sic u. !t. zwn ersten :Mal 
gewisse Quelleoverha ltni sse beleuchtet hatten", m. a. W. er gLaubte, 
dill3 H. mit Recbt dem von ihm zuerst verorrentlichten kiirzeren l'extc 
der ,., Aussagen del' vier Dicllcrinncn" (kiinftig bier Dicta gcnaunt) die 
m'slc Stcllc cingeriiumt habe, lUld daE er die bisher aUein bek.mntc 
IU nge rc Fassung als die crganzcllde Bearbeitullg eines niederUindischen 
I'ilgers Nikolaus erwiesen habe. Dagegen imttc ich diese Auffassung 
J1 :s sofort !lIs vo ll ig unrichtig erkannt und fand Hir meine entgegen
gesctzto WiirdiguJlg diesc r Qucllen die :Mittel hiindigen Beweises. Sic 
vorz ul cJ?;en Will' die wesentliche Absicht m C i n e r im Miirz erschienenen 
Auhamllung Q l1 cl l c lLun tcrs lI ch ung en !.Ind Text e zur Ge
sc h ic h to de l' hoi l igc n ]~ li sa b et h. I. U b er di e Dicta qu a
tuor .Ln c i ll ,Lrum S i~ n ct,~o E l isaboth (Neues Archiv Iiirtiltcre 
deutschc Gcschichtc 34-, 427- 0(2). Friihcr hattc ich llll ter dem Eiu
druck der Allnuhme eines HolJ alHLi stcll , welcher in cinem HandschriJtell
.ka.ta]og die Unterschrift ci ll es Tcxtcs dcr Hillgcren Rezension in einer 
Briissele r Halldschrift ' Ego Nicola,lIs scrillsi hanc vitam ' auf eigene 
schriftstelle ri sche Tiitigkeit ei nes NikoiulIs gedeutet hatte, ohne llliherc 
Untersllchung ebenfalls anneilmcn woUen, daD lIns nun ei n Autorname 
geboten sei Wr die (damals !loch all cin voriiegende Fassnng der) Di ctct, 
d ie "on den Jetzlen Forschcrn, insbcsondere meinem Schiiler Roemer al s 
eine Bearbei tung des VcrhijrsprotokoJJs aus dem KanonisationsprozeB au
gesehen worden war. Nun aber wurde die F rage nach der Urspriingijchkeit 
der Di cta liberhaupt bczw. nach der Tiitigkcit des Bearbeiters in ein neues 
Stotd.ium gertickt, nl s durch H. eine kHrzcrc Fassung dcr Dicta, die, ohncEin· 
rahmung durch Prolog und Epilog, im Text wcsentliche sachlicbe Liickcll 
gegenii ber der liingercn Rezensiou 'zeigte, aus handschriftJ icher Vcrborgen
heit her"orgezogeu wurde. Die Aufgabe war jetzt, das Verhilltnis dieser 
kiirzcren Fassung eincrseits Zll dem Verhorsprotokoll X, andercrscits 
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zu der Hingeren Fassung zu prlifen. H. war geneigt ollne sch1irfcre 
Untersuchung den von ihm gefundencn kllrzcrcn Text dem X sohr nuho 
zu stellen, das P lus der liingeren Fass lIng wie den Epilog schri cb er 
dem Bearbeiter Niko luus zu. Dagcgen envies ieh, daB die Di cta das 
Protokoll selbst scion I So ha tten cs verschicdcll c Prologschreiber der 
Uingeren nnd der lriirzcrclI F assung angesehen, dafiir sprach die Tat
sache, da B si ch dUTCh st ilisti schc Beobachtung und Vergleichung die 
Arheit dreier vcrsch iedcner Protokollantcn Iloch unterscheiden HUll, 
al so von der uniformierendcll Tatigkeit oines Bcarbeitcrs s ich keincrl ei 
Spur fi.ndct. Das VcrhorSllrotokoll ist aber viel voll sta ndiger erhal tcn 
in def Hingst bekanntcn Iiinge ren Fussung der Dicta. Dus Plus, das 
s ic bietet, sind tei ls Dingc, die eben nu r vo n den Lebensgenoss innen 
Eli sabeths stammen k6 nllcn, nich t vo n einclIl frcmdHindischell Hea rbciter, 
toil s solche, di e im Verhur edrag t IInd <lusgesugt sein mii ssen. D ie 
kiincre Fa,ssnng ist durch abs ichtliche Kli rzullg nurl zufii ll igc Aus
lassungen cntstandell . - Fiir d ie An nahmc H. 's, daB der Text d er 
Briisseler Nikola usha ndschrift, welche di e Illngerc F assung und den 
Epilog, aber nichL den P rolog bictet, das We rk eines Bea rbeiters sei, 
war di e Vontll ssetzu ng gewescn, daU der Prolog, den di e anderenli.lm d
schriftcn der Hi nge ren Fassung bietc l! , gera ullIc Zeit spiiter al s der Ep ilog 
VOIl c incm ande rll Verrasser hinzugefngL worden sei. Nu n aber kon nte 
ich erwe isen, daB wenigc Jahre Ilileh de r fcicrlichell Trans lati on des 
Ko rpers de l' Il eilige n vom J. Mai 1236, icdenfall s vor l2'14, dus drci
teiligc Werk, ll ic Dict:L in der ltingcrcn Fassung mi t Prolog llnd Ep ilog

J d em Domini knncr Vinccnz VOII BClltl vai s fiir SOill CIl !1 Gescili chtsspiege l 
vo rgclogcn hatte, al s er sein J(ap itel ii bcr d ic hcil ige E lisabcth a,us 
a lien drci Tei lcn zuslllnmenste ll te, nnd dnB J'rolog und Epilog nicht 
etwa. in di escn wenigen Jahrcn vo n zwei vorsch icdcncn Verfasscrn gc
schri ebcn scioll , bezcugte deutli ch der stil isti schc Eillk lang bcider, der 
vo n dem der Dicta. so verschieden ist. Dahcr ist di e Nikolausform 
ohne P rolog, di e sich iihnJich wie in dor ll riisseler auch in ciner von 
H. nicht bea chtctcn MUnchencr Ha ndsch rift 9506 fi ndet, nur eine 11U

voll stiindige Abschrift des Ga uzen, daher ist Ni kola us kein Bearbeiter, 
soudern nur ein Schreiber. Wcnn H. in scillcm Aufsatz iiber ueH .Ma r
burger HospitRlbau in di esem Bande unse rer Zeitschrift (S. 133 und 188) 
an seiner entgegenstchcllden Behauptung fcsthiilt, indem er erkHirt, daB 
nOttr Wenck ncucrdillgs N ikolaus als e infachen Abschreibcr ansehen 
wollelo' , so hat er di e Lese r wed er un te rri cht.ct, daB durch seine Auf
findung der kiinoren Fassung <tic tugc ganz veralldert ist, uoch hat 
er gewartet, bi s in Zeitschriften Mci nungsa nBcrungen liber meine Ab
handlung vorliegen konnten. Inzwischen s ind nun zwei Berichterstattcr 
in eingehcnden Bcsprechungcn mit unbcdi llgt cr Zust immu ng flir di eses, 
wic fiir di e andcren wesentlichen Ergebnissc meiner Abhalldlung ei n
getrctell: A. }) 0 n c e I c t S. J., der ihnen all e wUnschenswcrte Sicher
heit znspricht. in den A u a. 1. B 0 11 a. n d. 28, 385 ulld e lJenso Dr. F r z. 
Xav. S epp e lt in dor Deut s ch e n Literaturz e itulI g 1900 
Nr. 86 Sp. 2287. Welln H. hi er oben (S. 133 N.) crkliirtc, daB di e VOII 

mir bcigebrachtcn Grilnde ihn nicht haben iiberzeuge n kfinneo, so wird 
nach Lage der Dinge di e F orschung si ch damit ilbfindcn milssen, da B 
er nicht geneigt ist, seinen Irrtum a.1 s solchen vor s ich und Anderen 
nnzuerkennen. Zur Oberschiitzung der kii rze roll Fnssung hatle ihm 
d.i e Tatsa che AnlaB gebe.n konneD, daB s ic dcm Ui ogrnphen CIlsa riu s 
von Heisterbaeh fOr seine von 1236 auf 37 verf3.6te Biographic 
Eli sabeths als Unterlage gedient hat. Zur ErkHirung der an s i ch 

• 



- 439 -

verwunderli chen Tatsachc, daB dem rhcinischcn Cisterciellsc r ein 
Hickenhafter nud dUfch Verstcllungen geschlidigter Text zur ne~ 
a rbeitung zugestellt wurdc, winl man sich vo rstellen milssen, daB seine 
VorIage auf cine fli.i chtige in der Eile der Festtage des Maj 1236 her
gestell te Abschrift des Vcrhorsprotokolls zurlickging, dereo Kopie dlL

mals an so manche Pi lger ausgegeben worden ist. An cine P riifung 
des abgeschriebenen Wortlallts war nicht gedacht wo rden. Ebenlalls 
im l\1:trburger Deutschordcnshaus von einem dortigcn Priesterbruder ist 
dallll , walrrschein1ich !loch vor Ende des Jah res 1236, die (Lre iteilige 
Gesta lt def Hiugcren Fassung hergestellt warden. Dafiir sprechen die 
intimcll Kennt.nisse lIud die Gesinnung dcs Epilogschreibers, der Hir 
den Knit der nenen ~1arburgc r HeiJigen lebhaft Propagand;:t mac ht , 
dafli r auch der 1'rolog, den ieh l tU! eino am 1. E li sabethtag nach der 
'I'ranslation (19. 1fov. 1236) gehalteno Prcdigt zurlickfiihren mochte. 
Mchrere groBe Ordensvcrsarnmlungcll in Marburg Ende 1236 Hud j\-li tte 
1237 haben Gelegenheit zur Verb reitung diesel' Fassnng gegeben. Dcr 
Verfasser des PredigfrPrologs hatte wohl bei Bell lltzung der Dicta die 
Liickenhaftigkeit der kii rzeren Fassullg, z. B. in S!tchen des Hospital
ba us, erkannt und war so auf die liingere Urform im Ordensarchiv 
zuriickgefiihrt wo rd en. Die Personlicltkeit di eses Deutschordenspriesters, 
der die schwungvollen AlIslassungen des Pro logs und Epi logs schrieb, 
den Dicta. gegeniiber aber in taktvoller Zurllckhaltuug n UI als Heralls
~cber auftreten wollte, ist untel" den wenigen Deutschordensprics tern , 
die es damals im Marb llrger Ordenshaus gab, mit groBer Wahrsche in
lichkeit zu bezeichncn : cs wird dor erste Geist li che, der Prior Ulrich 
von Durn gewesen sei n, den wir aus Urkunden, na mentli eh aber aus 
dem briefli chen Verkehr mit Ciisarius VO Il Heisterbaeh und aus dcsscn 
Tra nslationsberi cht kC lIllell. - l ch habe hier eillgchend die JJaupte r
gebllisse meiner Untcrsuchung ill ihrem gedan kliehen Zusammenhang 
wiedergeben wo llen, weil di e positi ven Frtichte meiner Abhandlung dank 
m:LIlcher wohl notwcndigen Auseinandersetzung in Nebelldingen viel
leieht nicht seharf gCllug hervortrctcn. Dagegcll darf ieh auf eine 
Wiedergabe meiner IUngeren Widerl egung del' lIarburghypothese, der 
ich ja. als Erstcr cntgegengetreten bin (vcrg l. Ztschr. 41, al7), vcr
zich ten. Jeh hobe nur hcrvor, eigcll tlieh J lier ZUlU ersten MIll , da B 
ohne irgend einen Niederschl ag in del' sclll' ftl ichen Tradjtion Hesscns 
rine Vortreibung Elisabeths von derl\hlfburg lI icht uenkbar war, feme r, 
daB H. ganz mi t Unrecht behauptet hatte, di e Vertreibung Elisabeths 
VOII der Wartbnrg we rde nur in den thiiringisehell Quellen bezengt. 
leh Imbe u. a. mehrere hessische Sehriftsteller des 14. Jahrhunderts 
anfiihren konllcn, welche die Vertreilmng Elisabeths von der Wartburg 
beriehten. H.'s Aufstc llung war ciue Eintagsfli ege, man braueht keine 
Wortc mellI li ber sic Zl1 verlieren. "Es blei bt niehts davon iibrig'\ 
sagt .Poneelet. - Am SehluB meiner AbhandJung konnte ieh fHr die 
.Fortsetzung die VerOffcntl ichung des von mir gcfundenen stattlicheu 
Frllgmcntes ei ner franziskanischcn Bi ographic Elisabeths ve rsprechell , 
deren reizvolle, zum 1'eil voUig ueue, Erzllhlungen auf Lebensgenossell 
E li sabeths zurUckgehell . Dut'ch andere Arbcite ll vcrhindert, diese Fort
sctzung, fUr die ich uueh manches andere verspnteh, sehneU zu liefern , 
wcrde ieh sic jetzt mogl iehst bald erl.edigen. 

I.nzwischen ha t del' Franziskaner Di o ll o ru s H e nnig es im 
Are hivum Fra.n c i sc a.n . h istor. 11 (1909) p. 240- 68 die Bi o 
g r a p h ie El i s a bet h 5 veroffentjj cht, we lehc ein Cistercienser des 
niederostreiehischen Kl osters Zw e ttl vor dem Februar 1237 verfaUte, 
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nachdem er in den Maientagen yon 1236 in ~larburg gewesen war und 
von dort die Dicta, in del' klirzeren Fassung heimgebracht hatto. Dictet 
das kleine Work fUr di e Lebensgeschichtc Elisabeths nichts 11 CUCS, so 
ist cs wertvoll fill' die Klmde von der Verehnmg der neuen Hei Jigen 
und von der Stcllullg der Cistercienser ZIl ihr. Brnder Hennigcs und 
ieh tauschten die Dru ckbogclI lInserer Abhllndlungen a~ er hat sich 
meinen Ergebnissen im Wescntl ichcn angeschlosscn, lUld ieh konnte 
S. 460 sellon Ober die Zwettler Vita beri ch ten. - Den vo ll stand igen 
Text cines Ab] a 6 b r i e f e 5 Erzbischofs Sigf-rids lB. von Mainz zu 
Gunsten des Baus des Franziskancrkonvents zu Marburg yom 19. Oktobcr 
1235 veroffentlicht jctzt P . P ,~t ri c iu s Sch l ager O. ~-'. lIL in der 
Geschic ht e d er kiilni schen Franzi s kan e r-Ord en s .(lrovinz 
wah r end de s R cformatio n s z e ita l te r s Hegensburg 1909 S. 290 f. 
(die falsche Jah rcszahl in Text Hnd Ubcrschrift: 12'25 wird durch das 
h inzllgefUgte ,anno 5.' verbcssert). Scill ager cntnahm da.s SUi ck nach 
se iner Allgabe a us dcrsclben Ha ndschrift des 17. Jahrhunderts (vgl. 
S. 3(3), welche H uyskcns (Quellcnstlldi en S. 102 N.) fUr <lie bezngliche 
annali stische NO liz eingesehen hatte. Die Urkunde selbst glaubte 
HlIyskcns ve rl orcn. 

Aus den VO II Jiuyskc ns verdicnstli cher Weise veriiffentli chten 
Wunderberichte n Il llt inzwiscll CIl d ie la ndc$gcschichtliche Forschung 
Nutzell gczogcll . ]~ d ward Scil r Gti c r tcille unte r delll Titel rS t. Elisa
bet h in Amc lu llxborn " im BrtLull s e h weig is c hc lI Ma g azill 1009 
NI'. 1 S. 5- 0 die Ocschichte eines fa ll s ii chtige n Cistcf(,'; enscrbruders 
in Amelunxborn nm Soll iug mit. Hei Nicb terfil l1 uug seines Gelnbdcs 
kehrte di e Krall kheit zurUck, a ls er aber dllllll gOIl Marburg pilge rte, 
wurde er dauernti geheil t. Sehr da nkbur war dic AlI sllu tzu ng der 
re izcndcll Geschichte von Friedrich Flascho (Que ll enst. S. 198) <lUS 

dem Schwim mbeckcn Z ll Wiesbaden hir einen Einblick in <las dortige 
Badewesen des 18. Jahrhunderts. l eh verweise au.f den hiibschen und 
lehrreichen Aufsatz von D r. Konrad ])I a,th, znr G esc hichtc 
Wie s ba.d e n s und sei n es Bad ewese n s im 13. J ahrhllndert 
in .Mitteilun ge n des Ver.f. na ss all isc h c Altert u ms kunde und 
Geschic hts f o r sc h ullg 12. J a hrg. (1908) NI'. 2, S. 52- 58, vgl. 
a.u ch Nr. 3 S. 74- 75. 

Man we ill , dull das Vorbild E lisabeths in ihrer Verwandtschaft 
Na.chahmung wec"ktc. ]u di esen Kreis gehort di e Scluift von Emile 
Horn , une ni ece d e S ain te El isa beth , la bicnh e ur clIse 
M a r g u er i te d e Hon g ri e (Xlll e siecle). Paris, lib rairie des Saints
])eres 1908, 61 pp. Sic kaun Ili er eben nur angefii.lut werden. 

Zur Ik o n ographie Eli sa beth s sei ein eigenartigerTeig
d ruck d es 15. Ja.hrhund e r ts (., deu tsches l)rodukt um 1470- 80 
Unikum ") erwiihnt, der durch den wertvoll cn Katalog der im Marz 1909 
i n Wien versteigerten beriihmten Sa m m lung W. L. Schreiber 
(28. Ktwstauktioll von Gilhofe r und Ranschburg in Wien) bekannt ge
worden ist. Der lCatai og, welcher neben an Sciten Text in gr. 8°: 72 
Abbildungen auf 40 Tafcln nod 26 Texti llustrationell enth1.i lt, ist fUr 
5 Mark von Joseph Baer u. Co. in Fm.nldurt <1. . M. zu beziehcn. Er 
bringt am Tafel XV JlJ eine Abbildung des ~enannten 'feigdrnckes : 
E lisabeth in Witwelltracht steM in einem mit FJiellen bcdecktcn Hofe. 
S ie halt in den Hti.lldcn zwei mit Brat gefiillte Korbchen, rechts von 
ihr kniet ein lahmer Bettler. Im Hilltergrund mi t Zinllen versehcne 
TUrme eil1er Burg. Das Stuck 1st ausgefiihrt in gHiu2end schwilrzem 
Druck aur goldge lbem Grunde. 95: 69 mm (vgl. den Text S. 19). -
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EndJi ch sei uuf die Bcmcrkungen F. K li c h s Ober cine hoizerne spiit
goti sche E lisabcthstatue in def Kirchc zu Kobbenrodc in Westfalen 
hillgewiesen. Man find et s ic hier oben S. SW. 

1n zwei Aufsatzcn def " Historisch· poiiti schen Diatter rur dns 
kalhol. Dentschlund" Bd. 142 (l OOS) S. 70S- GO nod 7VS- OOl "Z n r 
Ge s chichtc d e r Re l i qui c n d er hei l igen Eli sa b et h" tritt 
So p 11 i e G ij r r e s flir di e Echt.hoit del' von den E lisa bctha ncrinncn zu 
Wien vcrwuhrten Gebeinc (Scitu'dei ohne Untcrkiercr und zwci Schien
beine) CiD. Sic tcilt im llrspriinglichen dcutschcn Text als Erstc die 
Urkunde des Deutschordcnsmeistcrs Erzherzog MaximiJiun von 1609 
mit, wonach er im Jahre 1588 [damals uoch Koadjutor] 'ain Thail von 
der hei ll igcn E li sabeth' in Marburg erhebclI li eS lIod seiner Scllwester 
E lisabeth , der Witwe Karl s IX . von Frankreich, der Stifterin des CIa
ri ssenkJ ostcrs zu Wien (in dem sie selbst :l ls Tertiarie rin lebte) zur 
Aufbew .. lh rung llnd Verehrung daselbst Gbergab. Ganz unbckannt war 
oi n zwei tes SchrirtsWck van 178'2, durch welchcs urku ndlich e rhiirtet 
wird, daB bei dcr da mals erfolgten AlIfhebung des Chtr issinnenklosters 
die genannten Heliquien in das Halls der Elisabethancrinnen Iibertragen 
wurden, wo sic und die heiden Ur J.. ... unden sich noch heute befinden. 
Es ist schade, daB die Verfasse rin anBer dem von ih r bcigebrachten 
~I ate rial lInd den Schriften von Pray, Dudik, Scharfenberg nicht auch 
di e tre ffl ichen Ausfii hnmgen Stlldtle rs "Die Gebeine del' heiligclI E lisa.
beth '" in der S. Auflage seiner Obersetzung von Mont<llemberts t cben 
del' hei ligen E lisabeth (Regcl1 sburg 1862) S. 748- 54 llnd die dort be
nutzten Aufsatzc eines gewisscn L. im Augusthcft der Grenzboten von 
1859 mi t mchreren beziig!. Sehreiben \"0 11 151J.8 und ei lles Anonymns 
im 10. Heft der Histor.-polit. BlUtter von J86 l , endli ch auch die Be
merkungen F . Kiiehs in di eser Zeitschr. 36, 15-,1 herangczogc n hat. Bei 
lI er Seltenhcit der wCltvoll cn B. Auflll gC "on SUidtlcrs Obcrsetzung 
wo Ll te ich hi er da ranf illsbcsondere hin weiscLl . K . lVenc/,; . 

Paul Br;l un , D c r B c i c ht vater d e l' h ei l ig e n Eli sa
both uull d e ut sc h e I nqui s itor I(onra d "on Marburg n 1238), Jcnacr Disse rtlltion, Wcirnur, Hofbuchdrll ckerei 08 S. 1909. -
Wir crhalte n zun!ichst IIUI' dio bciden ersten Kapitel, einen Excurs und 
ei ne Stanllntafel Konr:tds VO II Marburg. Die Darstell ung winl nUl" bis 
ZlIIl1 .Iahrc 122G Icfli hrt, aber der Vcrfasser hnt der .lcnaer FakulUit 
di e "oll smndige Biograph ic eingcreicht und gedcnkt sio in Buchform 
ode I' in einer Zeitschrift ZlI veroffentli chcn. Was vorliegt, zeigt, daB 
der Verfasser mit QuelleD und Literatur vcrtraut ist uud mit gr06er 
Griind.li chkeit gearbcitet hut.. Fiir das kU nftigc Unch empfehlen wir 
Knappheit und Seh5rfc. Erwiihnt sei di e 18 Seiten lange Obersicht 
iiber QuelleD nnd J~ i tcnLtllr. 

Mchrere Jenaer Dissertationen, welchc vollstandig in der Zeit
schri ft fU r thiiringische Geschichte erschiencn sind od er crscheinen 
werden, beschUJtigen si ch mit der iluUeren P olitik der Land~ra feu am 
Ende des l2. nnd Anfang des l8. Jah rhundcrts. Voll stiindig li egt jetzt 
im 27. Ba ndc (OS) Heft 1 S. 23- 8'2 di e schon frUh er (Ztschr. 4 1, 343) 
erwii hnte Arbeit von ,Ri c ha r d Wa..g n er, D ie a.u6ere P o l itik 
)~ udwig s IV., La.ndgra.fcn von 'rhiiringcn vo r . . Man darf ihr 
nacm Uhmen, daB sic di e Que lJ en und Litera.tur sorgfaltig bc.nutzt und 
dasselbe gi lt auch \"on der gntgesehriebcnen Arbcit von E . K i rill S e , 
D ie R eic h s p olitik H e rm a nn s I., Landgrafen vonThiiringell nnd 
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Pfulzgrafen von Sachscn (1190- 1217), VOll der in del' Ztschr. f. thiir. 
Gesch. 27 Hcft 2 (00) S. B17- 48 def crstc bis 1198 reichende Teil 
erschienen ist . Hiswe ilclI waron di e Forschullgen Holder-Eggers bessel~ 
auszunutzen gewesen, z. B. e rOll. Reinhardsbr. p. 651 NI'. 2 gegcn Joh. 
Rothe p. 314 und i< irmse p. 328. Von Reinhardsbrunner Annalistik 
darf man heute nicht mchr sprcchen, man schri eb in R. keine AnnaJcn. 
Mohr filr dje hessische Gcschichte kOOlmt in BetnLCht die Arbcit van 
E ri ch Caemme r cr , Konra d , ]~andgra.f vo n Thliringcn, 
Hoch meister d es d c u tsch c n Ordens (t 1240), von welcher 
hisher nu r zwci bis 1234 reichcnde l\;lpite l als Dissertation ond in 
Ztschr. f. thiir. Gcsch. 27, 2 S. 349- 94- crschienen sind. l eh macho 
aufmerksam auf die Darstellll llg des Krieges mit Mainz von 1232 und 
seiner Nachwehen. Freilich ist di.t !loch keineswegs aUes ins Re ille 
gebracht , d ie Zersto rung Fri tzlurs ist aueh hier sehr iiberschii.tzt worden. 
Man vcrglcichc 11. n. d ie vo n Sehen k Zll Schwei nsberg vcroffentlichte 
chronika lische Notiz Hber die VOIl Hein rich Haspe zerstortcn mai n
zischen Hurgen im Archiv r. hess. Gesch. N. 14'. 3 (04) S. 471, und zum 
Ueweis , daIS cs scholl 12 19 in Fritzlar ,wile" dem P ete rsstift ei ne Jo
ha.nniskirche gab: Wyss, hoss. Urkb . I NI'. G Zeile 23. l3i sweilell tritt 
in mehrcl'en di esel' Arbci tclI die Sicherhcit der vc rmeintlichen nellen 
Ergebnisse zlIversichtli cher auf :1 15 ge rechtfcrtigt is t. 

Aus derAbha nd lung nDi c Wa.lp o d e n VOII del' N e ue r b ur g 
und H e rr en von Heic h e ll s t e iu ", NIH' h dem N:whlaIS des Amts
gerichtsrat Dlisscll herausgegcben VO Il Dr . . 1 0 h. Se h u J t z e , S.-A. :ws 
A nnaL en des Verein s fUr Na ss u.ui sc he Altertulll s kunde 
28 (OS) S. 22 hebe ieh d ie 'I'atsacho hcrvol', daB zwi sehen 1811 und 
1347 Bischof Llldwig von MUnste r, del' dallwls ~ I urbllrg ZlI Lcibgedi ng 
besaB, den Grafell von \Vied in einem undati crtcn und ungedrllekten 
Brief a ufforderte , scinen Vasa Lien, den Hitter Ludwig \Vll lpode von 
Heichenstei n znm Schadenersatz anzulw1tell , Ilachdem dieser dell }jla r. 
burger Burger Konrad Heckere (del' mi r sonst nieht naehweish,tr er
sehei nt) au f offcntlicher StraBe und untel' dam Geleit des Grafen oh ne 
jeden Grund um 46 groJ3c Turo nen bemubt IHlbc. AIs ein naturlieh 
durehaus nieht vcre inzcltes Bcispiel ,ws der Zeit des Faustreehts sei 
diese Notiz del' sorgfaltigen AbhamUung cntnommen. 

vo n mit 
einer in Lichtdruck. - .Es begriiBcn , 
weun ein junger Galch.rtcr, :weh oh ne Kunsthistoriker von Faeh Zll 
sein , in Anlehnung an neueI'C fachma.nni sehe Sehriften es un tcrnimmt, 
cin hervorragelldes heimisehes Kunslwerk in einer leicht zug1ing lichen 
Sehrift zu reehter \Viirdigung Zll bring-en. Auf djesem Wege lieISe si ch 
woll] am sichel'sten k unstgeschiehtliche Bi ld ung ve rbreiten! F reili eh 
nicht liberall winl , wie in ll:.ld Wildungen, so lehem Bestrcben cill 
t;rtiBeres kaufk rllJtiges Publilnun Zll Hilfe kommen. Im AnsehluB an 
die Schriften vo n J . H. Nordhoff (1879/80) nnd Herm. Sehmitz (1906) 
wird die Eigenart del' westfi.ilischen, del' Schlll e Konrads von So est, 
lIcben der kolnisehen Schule gezeigt. Das Meistcnverk Konmds und 
dam it del' HauptrcprHsentant del' wes tf1i li schen Kunst ist das gro6e 
dreitei]ige Altarbild in der Stadtki rche Zll Niederwildungcn, VO Il An
bug an fUr sie bestimmt und 1404 vollendet. nEs stell t das gewaltige 
Drama des Lebens und Leidens des Heilands dar" . Ei ne J)hotographie. 
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und ein Abdruck von No rd_hoffs Beschrei buug und Wlirdigung des Werks 
sind willkommellc Beigaben. Die eigene Darstcllung L.1S macht de ll 
uesten Eindruck. 

H e rbert Ko c h , De r sa.chs i sc h c Hrud e rkr icg (1445- 5l) 
1. '1'. Bis zum Erfu rter Frieden 1445 bis 25. IX. 1447. Jenaer Diss . 
Halle u. S., Kaemmerer & Co., 1909, 111 S. 1,60M. In den Streitig
keiten der boiden Wettini schen Brlicter, di e hervorgerufen waren <lurch 
den Ehrgeiz Apcls von Viztum, der, mit KurfUrst Friedrich ze rfaJl ell , 
den jugendlich harmloscn WiLhe.lm zu beherrschen wuBte, hat T.andgmf 
]~ lIdwi g vo n Hessall , der Schwagcr WiJhelms, wiedcrholt mit andern die 
Ho ll e des Vermittl ers und Sch iedsriehters zu iibernehmen gehabt. Schon 
desbulb ist hier di eser Arbeit zu gedenken, die aus za h.lreiehen (25) 
Archi ven gesehopft in wcsentl ieh cn PUll kten d ie Anschauung kHtrt und 
uneh ein entsehicdcnes D:ustcUungsta lent \'errUt. ~lit der ganzcn Ar
beit hat sich der Verfa sscr UIll den von der ErfLuter Akadcmic sehon 
wiederholt ausgeschriebenen r re is beworben. 

Reeht dankCJlswert ist der Aufsa.tz von W. Wo I ff , Sup. u. D., 
Ei ni ge Nach ri cht e n Uber d en Gebra u c h der K i r e h e n 
o rg e l n in H csse ll [vom 16. bis 19. Jh ., :iuch a.lIS archivali schcm 
Mltter ial geschopft] im P a s tora lbia tt fUr d e n Kon s i s toria l 
b e z irk C itS s e l , hcrausg. \'om Pfarrerverein (Vcrsandstelle E. Rottgers 
BuchhandJung). 17. J :thrg. 1908. Nr. 7 u. 8. S. 70- 73 nnd SO- 8 t. 

K. Se h ott e ni o h e r , del' im Jahrbuch 1907 des histor. Vercins 
zn Bam bcrg S. 125- 68 auf Gruod der Bamberger Akten u. d. 'r. 
\"l B:Lmb erg uod die Pack s c h e n lI.a.ndc l;< das Verhalten der 
Bischofe von Bamberg und Wiirzburg Hud ihr schlieBliches Nachgeben 
gegeniiber Lalldgraf Philipp ertirtClt ha ttc, stellte im Zentralblatt fUr 
Hibliothekswesen J :thrg. 25 (OS) S. 2OG- 20 uud 255- 5D die "D ru ck 
sc hrift e n d er P aeksche n tU~nd e l " zusammen. Es erga b s ieh 
(S. 258) d ie hohe Zah l von 60 Nummern . Eillen N1Lchtrag li efertc 
Juhrg. 26 (09) S. 2 17- 8 J. M cnt h. 

Die f rUher (Ztschr. 42, 181) berii hrtell Aufsiit.ze von H a n s v 0 n 
Sc hub ert , ll eitri~gc zur eva n gelisc h e n B e k e nn t ni s - und 
B [j n d 11 i s b i I d n n g 1529/30 ba.ben in den <lrei ersten Heften des 
00 . .Bandes der Zeitsehri ft fii r Kirchengeschichte (1009) Fort.setzung uud 
Abschl uB gefunden. leh hebe zwei Kapiteliiberschriften hervor, die 
fil r si ch sprcchcn : IV. Da s Ma.rburg e r Ges pri~ch iLls A n fitll g 
d e r Ab e ndmahl skon kordie (VOIl J534 und 1536] S.60- 7d 
und VIr. Di e Frag e n ac h dem R ec ht d es Widerstand es 
gege n d e n Kai se r uud d e r Briefwcch se l zwisc h eo Phi l ip p 
VO Il H esse n und G eo r g vo n Br ande nbur g [<lUS dem Niirn
berger Kreisilfehiv] S. 271- 3 1.5. Ein Vortrag von Ha,o s von 
8e h u b e r t, B ii nd n i s un d B e ken n t n i s 1620/00 filldet sicl! in den 
Schriften des Reforlll utio ns\,crei ns Nr. 98 (08) S. 1-85. 

Der fr ti her (Zeitschrift 42, 182) angekiindigte Vortrag T h. Br i e
gc r s " Luther uod d i e Ne b e n ehe d e s La. nd g r a.fe o Ph i l ipp 
v o n H e s s e n ;< ist inzwischen in den PreuBischen J ahrbiichern Bd. U35 
Heft 1 (09) S. 85-49 erschicneo llnd hat sicher bei denen , welche die 
vo*,"usgeg,lllgene gelehrte Ablwndlung gelescn habeo wie bei andcrn 
freudigc Aufnahme gefllnden. Der Kernpunkt seines Urteils ist, daB 
Luther in kriti scher Stunde der mittela lterliehen Beichtpra.xis ve rfaJlen 
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rus Beichtpriester gehandelt habe, gauz oh oe poli tischcn Erwagungcn 
llaum zu gcben. - Di e Stellung des Kurflirstcn Jolmnn Friedri ch zur 
Doppe]che hat ncncrdings G c. Men t z , J 0 h ann F ri e cl r i c h d e r 
G r 0 6 III i1 t i g e IT (OS) S. 253 f. ci ngchend crtl rtcrt. 

Eine eingehcnde qll cll cnma6ige DarstcUung des ,.,D 0 n a u f e ld
zugs von 1546" mit manchcll Zweife ln gegenliber den ,., hessischcn 
Quellen" ]ieferte P . Schweiz e r in den Mittci lungcn des Instituts flir 
osterreich. Geschichtsforschung 29 (08) S. 88-152. 

A. Vorb e rg , Dr. J o h ann 0ldendor p , ci n Juri st d es 
R c f o r matio n s ze i ta lt e r s in Evangeiische Kirchenzeitung bcgr. 
v. E. W. Hcngstcnbcrg 83. Jahrg. Nr. 20 lInd 21 (1909) Sp. ~OO-98 
lInd 401- 8. Der Vcrfasscr, Juri st und Bibliothekar in Rostock, schil
dert in gro6cn Ziigcn cl en Lebensgang ulld di e Wirksalllkeit des bedell
te nden fruh fiir d ie Reforma tio n gewonnenen Jllristen in Greifswllld , 
Rostoek, Liibeek (l.5!JI.l - 38) Kijln und l\1urburg seit 1540 b ezw. 1543 
bis 1567 und sehl ieUt mi t ei ll er WiirdigulIg se iner juristisehen SehriIt
s tell crci, die alle rdings VO II derj cnigell K -La ndsbergs in der AlJgem. 
Delltsehen Biographic 2~.l , 2{t11- 6G sehr ab hii ll gig ist . Moehte sieh fUr 
eine g ro6erc Biographic OIdcndorps, des An hiinge rs der netl en Lehre, 
des Staatsmauncs, des HechtsgclehrtclI , den ma n " nieht ga nz mit Un
rceht unter den VorHiufern des Jlugo C rotius ncnnen darf" (E. Lands
bcrg), ein gceignet.er Bearbei ter fi nden! 

G. H a.s se b ra,uk , ll e i nri c h d cr Jiin~cre tl ncl dicSta,dt 
Bra. tI n 5 e h w e i g. BraulI schweigsches .l uh rbuch J OOG. S. 1- 6L De l' 
Stre it zwischen Fiirste ngewll lt lUld sUidti schcl' Vrc iheit, "Oil dem hier 
die Hede ist , berlihrt uns insoferll , al s del' E in tritt del' Stad t UnulIl
schweig in den Schmal ka ld ischen Buml im Jahrc 1&37 ihrc Sache mit 
dcrj enigen del' evangelischen Fiirsten widcr Hei nz vo n Wolfcnbli ttcl, 
den best geha6tcn Anhiingcr der aJtcn Lehre aufs cngste vcrflcchtcn 
muBte. So hat H., der seineI' Aufgabe auf Grund arehivuJ ischer Stu
dien auIs bcstc gcrecht geworden ist, 1ll ,1Ilcherlei von Verhand lungen 
zwischen Landgraf Philipp nnd del' Stadt Hmunschweig zu berichten 
(z. B. S. 41 lIlld 44). K . Wenck. 

"H o f geis m ar in und nach d CIll 3O j ii, h rigen Kric g ll ist 
ei ne Abha ndJung von F. P fa ff bctitelt, die in 8 Nummern del' "Hof
geisma rer Zcitnng" vo m 22. Dezember lDOS bis 6. F ebruar lOO!) cr
schienen ist. Zu Anbng des Krieges hatte dje Stadt 2500 Einwoh ll cr und 
so groBen Grundbesitz, da6 nur 1/" dcr sUidtischen Einnahmen durch 
Stcl1ern all fgebracht we rtl en muBtcll. A uch die BUrger lebten in einem 
gewissen Wohlstande, Sahne mittelbegiiterter BOrger trngcn Miilltel allS 
englischem Tuch im Wert "on 9O.M. An cincr stildti schen SchuJe wi rkten 
3 'Lehrer, ofters haUe die St/!.dt Bii rgermeistcr, di e s ieh akademische Grade 
erworben hatten. Gegen UbcrfiilJ e schwaeherer Gegller schiitzten di e 
Shult ihre alten, zwar etwas baufU.ll igcll .Maucrn nnd 200 Mann "Aus
schu6 1l

, die in 2 Schiitzcngesell sehaften einexc rzi erte Hnrge rschaft ; 
gegen sllirkere war s ic wc hrl os. Seit 1621 Imtte di e Stadt Hir die 
'J'ruPPcll ih res Landcsherrn I\ontribution zu Icisten , seit 1623 lmter 
1\ larodcuren des TiUy1schcn Hceres ZlI leidcll . llll Herbst 16ZB mu Bte 
sie 5 Wochen Iang 1000 Manll verpflcgen lUld neu kl cidcn ; s ie hattc 
von da an fa st ullu nterbrochcn Einqnartierung, durch deren MutwiUeo 
Ofters Feuersbriins tc cllts ta lldell , allch wert"oile Aktell Ruf dem Rathaus 
\'crnichtet wurdell . Die St.adt bereehnet ihren Schadcn aus dcr Zeit., 
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wo HosseD offizieU noch Frieden hatte, auJ 281000 Truer. Auch in H. 
stlchte man in DurchfUhrung des Restitu tionscdjktcs das Hospital den 
Franziskancru wieder zu verscharfen. 1631 wurde cin Angriff der Kro
aton abgeschJ agcn. All rnll hli ch stieg die Not def Stadt so hoch, daB 
ihr niemand mehr borgta, die GHiubiger bemitchtigtcn si ch vielmehr 
der Plundstiicke; ulI ch fiir das hess ische Heer mu6tcn die Biirger kon
tribuiercn und zwar 5 °/0 des Vermogcns (wir hli ren n icht, ob diese 
Stener mu einmaJ odor rege]mll.6ig erhoben wlude), 1637 wllr das 
schJ immste Jahr, doch wurde cin fe indlicher Angriff mit HiHe eiDer 
hess ischen Dragoncrkompagnic abgesch.Lagcn, SOD Feinde fi elen. 1639-
wnrdc in H. cine Hei lquelle entdeckt, sic 109 violc Kranke an , di e si ch 
jedoch b'lld wieder verliefen. Auch in den fo lgenden Jahren bis Zllm 
Ende des Kriegs llluf3t.e die Shtdt gleichzeitig dem Landesfiirsten und 
den Kai serlichen kontribuiercll, ]647 sogar 3Q()) Manu Hessell al s Ein-
quarti erung aufnehmcn. . 

Alle diese schwercn KriegsschH .. d en bewirkten, daB die Stadt die 
milltc ihrcr Einwohner ve rlor; noch 1679 zllh lte man 264 wiiste Hans
sllitten in der Stadt, und viele A.ckcr waren zu Triesch geworden, d ... 
die Besitzer sie wegen der auf ihnen lastenden rUckstandigen Stelleru 
fa hrcll )iel3en. Da noch di e Stadt Land vcriiuBern muSte, sank der 
Preis fUr einen Acker bcsten Landes auI 16 bis 25 Taler. Um we
nigstens etwas zu bckommen, suchte di e Stadt mit den rHckstiindigen 
Steuerzahlern Verglei che zu schlieBen, so z. B. vo n S6<X) anI 800 1a]er. 
Zu alJ clll Kriegsunglii ck war noeh hinzugekommen, da B die Stadt mehr
fach ungetreuc ftirstliche Heamte hatte. Die Einwohnel'zahl hob s ich 
langsam wieder, z. '1'. durch NiederJasslmg ausgedient.er Soldaten, der 
WohJstand n icht. 

So gibt der Verfasser in kurzcn Ziigen ein anschauliches BiJd 
von den Schicksa len dee Stadt H. Gem hii.tten wir noch genaueres 
gehort liber das Aussehen der damaligen Stadt, tiber di e Art, wie er 
die Einwohnerzahl bestimmt hat, desgL was fU r stitdt ische Steuern er
hobcll wurden , wie hoch die Gesamtsummc der Kri egssciladen ist u. iL. m. 
Wohl <tus Rilcksicht <tuf seinell Leserkreis hat e r in so starkem MaBe 
die hessische und deutscho Geschichte jencr Zcit herbeigezogell und 
wegcn des Erscheinens se iner Abhanillung in einer 'fa.geszeitung wohl 
iLuch geglaubt, auI (li e Angube seiner QueUcn verzichten zu sollen. 

Marburg. lValter K ursclmer. 

Oberlehrer W :L l te r Kiir schn er, 1t:l a rbur g im Jahr c 
1645 (= Wissenschaftli che Beilage ZUlll Jahresbericht der Oberreal 
schulo zu Marburg) H)09. 48 S. Marbw'g, Elwcrts Veriag, 80 PIg. 1t1 it 
g liick]j cher Beherrschung des Milterials, namentlich der Kiimmereirech
nungen und RatsprotokoUe, zc ichnct K. cin lebensvoUes Bild der Stadt 
Marburg im J a hre 1645, d. h. vor den Kriegsstiirmen, welche die letzten 
Jahre des g l'oBen l(riegs iiber s ie bra.chten, zuerst nach iluern auBe ren 
Allblick , danll hinsichtl ich Verfassung, VerwuJtung, Finanzen der Ge
meinde, weiterhi n ,wch du s t ellen der BUrger in diese l' harten Zeit. 
]111 2. Teil (S. 26 .f.) behandelt K. die .kriegerischen Ereigni sse des 
Jahres 1645, welche mit Beschie6ung, Bestli rmung und Einquartierllng 
die Biirgerschaft in b ittere Not bmclitcn. :Mun muB wiinscheu, lIa6 
uns der Vedasser noch weitere Studien aus dicsclll Arbeitsgebiet li cferc. 

Oarl Vogt-Bonn beginnt in Euphorion , Zeitschrift fli r 
l~ iteratlll'geschi chte hem. v. A. Saner 1G. Bd. lI eft 1 (09) S. G- 27 einc" 
Folge yon Aufsiitzen "J oh. Baltha s ar Sc hupp , ll e u e Beitri~g e 

, 
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zu sc in er Wtirdigung~. In dem vorlicgcnden Heft erhalten wir 
das Program m, eine Bibliographic (8. 6- 10), d.io Einleitung und Yon 
dcm Kapitel 1!Quell oll libe r Schupp" di e hoiden crstcn Abteilungcn: 
a ) llriefe und Urkunden, b) Schri fte n liber SchUllP . 

1m KaiscrsgebUltstagsprogramm def Universitat .Marburg 1909 
Jmt Th. Birt dje Fortsetzung def Marburg e r Matrik e l von 
1741- 59 gchoton. Die HesseD iiberwiegcll sehr. 

Th. H artwig , H esse n II nd Pr e u6en im Jahre 178 7 in: 
Forsc hu ngcn zur bra,nd e nbur gisc h-pre u6i sc hcll G esc hi c htc 
2'2. n d. 1. H a ] fte (09) S. 143- 1.67. AuJ Grund archivali schen .Material s 
b erichtet H. in lichtvollcr fcsselnder Weise Uber die Verhand1uIlgcn, 
welche si ch zwischcn .Landgra f Wilhe lm IX. und Konig Friedri ch 
Wiihelm ll. von Preu3en a.bspannen, nachdem der LumlgraJ ohne vorher
gegangene Anklilldigun~ unci ohne Vorwissen so iner Ministe r am 
17. Febr. 1787 di e Grafschaft Schaumburg- Lippe al s eroffnetes hessisches 
J~ehcn mit etwtL !3Q(X) 1\lann besctzt ha Hc (verg!. Ztschr. 40, SS l ). 
Wilhelm IX. pochte auf die ererbtc Frellndschaft PrcuBens unci Wilr 
sehr lInzuIri e<i en, dll6 der J(o nig, dc r den .Fiirstcnbund nicht durch die 
willkilrliche Friedensslorung kompromitlicrt sehen wolltc, auf dem 
Rilckzug bcstand , den der Landgraf zu sci ncm lI eil Angesichts d.rohcnder 
Exekution endlich 1\1iUo April 1787 antm,l. .ocr Anfsatz H's., fur den 
in crster Linie die Korrespoll(Icllz des hcss ischcn Vertreters in Berlin , 
daneben di ejenige der beiden Filrste ll in Bctracht kam, is t filr die Zu
stll.nde unci Anscha.uungen in den lelzte ll Ze it.en des a lten B.eichs wie 
fUr die PersoIlii chkoit Wilhclms IX. IInci se ineI' Rat-geber von groBem 
] ntercsse. 

Georg Schulz aus Collin ill POIllJllern , zlI m Ver s tll. ndni s 
d e r P o li tik d es Ku rfli r s te n Wilhelm von H e s scn-Ca. s se l 
i m J a hr e 1806. G r e if swal d e r Di ss ertatio n 1908. 93 S. Es 
war eine dankbare AuIgabe, anf di e H. Ulmann cinen seiner Schliler 
.gelenkt hat, das Verhaltcn des ersten Kurilirstcn in dcr iibera.us kri
ti schen Lage vor Ausbruch des Kri egs zwischell Fntnkreich nnd PrcuBen 
nnter Wnrdigullg der H:lItung beider Gr ofimti.chte, der 13eflirchtungen, 
Hof[nungen, Wilnsche des Landgrafen ei.ner unbefangcncn Untersuch ung 
zu lH1terziehen. Zu dcm bisher bekannten Materia l, das namentIich im 
zweiten Heft "on Strippelman ns Beitragen zur Geschichte Hesscn-Kassels 
(l\lbg. 1878) niederge.lcgt ist., kamell Uig]j che eig.cnhli.ndigc Aufzeichnungell 
des KuriHrstcll allS den J a h.ren 1801- 6, dlo dem Verfasser von del' 
FlirstJich Hanallischen Familie zugestell t wurden. l ch fasse das Er
.gebnis, das die HaUung Wilhelms I. "om Sta ocipllnk-t jener Tage be
g reifli cher erscheinen Hifit, als hi sher, kurz zll sammen. Dcr Kurfurst 
wollte, dje Gefahr, welche Deutschland von Napoleon drohte, erkellnend , 
Jli cht dem Rbei.nbund beitreten, aber er wollte sein Land £l urch Erwerb 
neuen Gebietes, Fuld 'L, WaJdeck, Lippe, vergroBert sehen, nttchdem er 
1803 leer ausgegangen wa r. Von del' Verb indllng mi t Pre tl.l3en hielt ihn 
die Hesorgnis zuriick, daB Napoleoll s sieggewohnte Truppcn ihm ei ne 
Niede rl age berei ten wHede n, dazu kam das Ali.Btrauen in .Haugwitz's 
Politik, auch di es, wie der Wunsch nach VergroUerung, wo all e ringsum 
s ich gesiittigt hatten, nicht unbe rechtigt. Weil PreuBen ihn hinzuhalten 
scheint, versucht e r im Frlihjahr 1806 sein Heil bei Frallkreich , aber 
in scinem Fi.irstens toiz will er weder Frankrcich gegeniiber, no ch, .lis 
cr im Sommer zn VerhandJungen mit PreuBen - iiber den no rdi schen 
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1IIIrld zuriickgckchrt ist, gegeniiber Preu.Ben se ine SelbsUindjgkeit anI· 
~1 \ l lPn . Damn schcitcrt hier und da rt aJIes. Angesichts des Kriegsaus
lu'ul'hH wii nscht er miBtrauisch gegen Preu6ens WuITcnglii.ck neutral zu 
IJll)illl'lI . Fran kreich wi l.! ihm unbewaffnetc NcutruliUit gcwiihrcn, abe r 
/1 11 11 InUt er sich VOIJ dem Verlangen oach Landerwerb verle iten , zu 
t'lI Hlrll , mit dcm Hintergcdunken im Fall e ines prcuBischen Sieges ein
zlI j.trcifcn. Napoleon bestmlt dann dje "pcrfide Ncu lrali tiU" des KUT
rn l'l~ lolI . .ocr Verfasscr ist seiner Aufgabe roit all cm FlciU und cnt
Kt'll iudOllcm politischen Vcrstandnis gerecht geworden. 

Or. ph i l. Arno l d Si nn ing , staatl. gop ... LalU1wirlschaftslehrer, 
l) i(1 I~ ntwicke lung d e f J~a ndwirtsc haft in d er Um gegen d vo n 
n URs e l wit hr en d de r letztcn 50 Jahre untcr besonderer Berii c,k
"l (' h li~ lIl1g des Landkrciscs Cassel. Casscl , E. Ra ttgers Duchdruckerei 
!UO!). VII I, 240 S. 5 M. - So sehr icll mich di esem Buche gegen
!I bm· Il ls La ie fUhJc, so s icher kann ich doch dafilr cintreten , daB cs 
f4 it h lIrn cine mi t gro6tem F lci6 und aus vo ll er Bcherrschung ei nes 
w(1itsc hi chtigen iibcraus leh rrcichen .Materia l gewonncne Lcistung hall
dr lt, Hir die man dem Verfasscr in und au6erhalb Hcssens Dank wissen 
wi n!. Von diese l' Beherrschung des Stoffes zeugen ni cht nul' die viel
£ii lt igcn statistischen Tabell cn, mehr no ch del' lichtvolJ c Vortrag des 
Ollllzen. Die drei cJlochemachenden Ereigni sse flir die Entwickelung 
der Landwirtschaft im fragl ichcn Gebiet wilhrend des W. Jahrhuoderts 
sind L) Die AblOsung del' Gntndzinsen , Dienste, Zehnten uod andereT 
HealJastcll dUTch Gcsetz von 1832 (S. 24 f.): vollkommcn setzt sic sich 
dll rch mit Aufhebllng del' Spann- uud Handdicnste erst in den J abTen 
1&18/49. 2) Die Zusummcnlegllng del' Grundstli cke durch Gesetz von 
laG7 d. h. di e Beseitig l1ng der bisherigen Zerstiickclung des Grund
bcs itzes lUld del' in Form von Hutcgerechtigkeitcn u. s. w. bcstehcnden 
Servitutcn (S. 74). 3) Die voUe Entfaltung des Hindl ichen Genossen
schaItswesens seit 1895 (S. 60 f.). Den cpochcmachendcn Ereignissen 
cntsp rechcn dr ei Perioden der wi rtschaftlichen und technischen Um
~estaltung del' Landwirtschaftsbetriebe. Die kl einen und mittl ercn 
LHucrlichen Betri ebe, di e in der ersten Periode (L8S'2-48) no ch kaum 
Prodnkte flit den ltI arkt geli cfert haben, werden nach Aufhebung del' 
bi s dahin auf i hll cn lastelldcJl Wirtschaftsgebundcnheit Lieferanten fOr 
den .Markt. Auch sic machcn in der drittc n l)eri ode s ich d ie tech
ni schen Fortschritte bcziigli ch DlinglUlg und Maschinen zu Nutzell , das 
knpitalwirtschaftJj che System kommt voll zum DUTChbruch. Das ist 
d:lS Verdienst der Hindlichen Genossenschaften, di e dem Landwirt 
billigen Zins und Erleichtenmg des Handelsverkeh rs gewi.ihren. Im 
l etzten Jahrzehnt haben s ich unch di e kleineren Betriebe zu J~ieferantell 
fUr den Alarkt entwickeln konnen dank del' Ertragssteigerung, we lche 
s ich als die Frucht der in tensiveren Knltu.r e rgeben hat - sowohl beim 
Ackerbau al s bci der Viehzl1cht. Das hocherf reuliche Ergebnis ist di e 
Fcststellung eines bedcutenden Fortschrittes der Landwirtschaft in der 
Umgebung von R assel. Da bei fe hlt es Jlicht an llnerfrenlicllCll Mo
menten: der Abzug del' Landa.rbeiter in die Industri cstadt Kasse l be
raubte die Landwirtscha..ft der heimischen Arbeitskrll.ftc (S. 96 f. ). Sic 
mufiten durch Sommera rbciter ersetzt werden, die heute g roBtente ils 
.IUS russisch P olen und Ga lizi en bezogen werden. Der lletri eb def 
groBercll Giiter ist nur lloch Illogli ch, wenn der Zufl116 an auBerdcutschen 
Sommerarbeitern ni cht versagt. Jch weise damn! hill , welch ' reiches 
:Mareria l der Verfasscr fUr di e PTeisgeschicllte bietet, wie wert\'oU 
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seine FcststeUungen danll wieder filr die Geschich te der Lebenshaltung 
sind , ILuch beispielswe ise del' industr iellen Arbeiter, die heute in der 
Umgegend KasseIs nicht nul' fil r sich Schweine halten , sondern haufig 
a,ueh cin oder zwei Schwei ne fUr den i\larkt liefern. Wahrend bei der 
Vi ehzi.~hlung in Kasse l-Land im Jah re 1859 nuf 1(XX) Menschen nul' 
206 Stuck Schweine fi elou, wa ren cs bei der Zahhmgim Jah re 1906: 
640 Stiick. - Der Verfasscr , SOhll ciues Guts besitzers zu Dornhagen 
(aus ciner KatasteraufzeichlllUlg des Jahres 1744 fiihrt er nns S. 22- 3 
cin lehrreiches Bild der damaligen Leistungen dieser Gemeinde in Geld 
und Nabuali en an sechs verschiedene Eml1fange r vor) , wurde von 
Prof. A. Grth-Berlin ZLl dieser Arbeit angeregt und konute im Ok
tober 1908 mit der die zwei ersten Ka pitel des Ruches entha.ltenden 
Dissertation (88 S.) iu Berlin prornovieren. Der Verfasser glanbt, daB 
seine Arbeit be i l~a ndwirten ulld l"rcunden der T~andwirtsch aft in Niedm·· 
hessen Beachtu ng finden we rll o. rch hoffe, daB er Reeht behti,it nnd 
noeh we it dariibe r llinH us. 

~li t zwei Worten muB iell au.! d ie prachtigen Bri c f c Adolph 
Mc n ze l s aus Kasse l vo n 184·7/48 hinwe isen, woLche nus im J a uu<tr. 
hcft 1909 S. 84- 93 di e No U 0 D o u t s c h e Ru n d s c h a u (nod iu W., 
S. Fischers Vorl ag) goschenkt hat. Dio klll'ze Ei nleitung beginnt mit 
den Worten "Dieser klci ne 1Ilu11n wa r kei n g roBer Briefschreiber", und 
doch wird , wer s ich in seine Art eingelobt hat, sie mit hellem Ver· 
gntigen lesell. Zu \,ol lelll Ge uuB 11mB Illall dell Aufsat.z vo n Hugo VOIl 

'fschudi, <lUS _Me n ze l ~ jungen .Ia hrell illl .Iahrbllch der Koniglich Preu· 
Bischen Kunstsarnmlllllgen 2(i. lld. B. Jl eft Berli.n, Groto 1905 S. 205 
bis 314 hinzuncbmcn. Dort sind a,llch cin igo kreine in Kassel entstan· 
dene Bleistiftze ichuUJlgen ("Hiiuser und Gti.rlen in Kassel" , "Die Fuld ;L 
bei Kassel") trefflich wiedergegeben. Und (li e bewegte Sti mmung des 
Marz 1848 kJi ngt durch. Marburg erschei nt ihm "gottJi ch1o nnd "hi mm. 
lisch " . Soviel bier! Aus boiden Ve roffentlichungen hat drci hubsche 
Aufsatze gesta ltet: P. H eide l bach, Hessenland 1909 Nr. 4.- 6 (vgl. 
oben S. 428). K. W,nck . 

rm Hausfrcund , Beilage zur Casseler Allgemeinen Zeitnng, Nr. 6 
bis 8 vom 7., 14.,21. Febmar 1909 gi bt H ugo Bru n n e r den Vortrag 
wieder, den er am 25. J anuar in unse rem Verein gehalten hat ii ber 
' die s ogenanntc Gu.rd e·du·Corp s ·Nacht ' zu Cassel vo m 9. anf 
den 10. April 1848, und zwar 'auf Grnnd der Aufzeichnnngen des Kom· 
mandenfS del' Biirge rga rde in Casscl , Herm Heinrich Seiiller'. Brunner 
erweist d ie Aufzeichnungen des Obersten Seidler, der in die wi lden 
und politisch fol gcnreichen E reigni sse icner Nacht voll patriotischen 
Pflichteifers tiitig und ma6gebend eingegriffen hat, al s eine auBer· 
ordentlich wertvolle QueUe. Indem er sie erschlieBt und sachkundig 
verwertet, entwirit er ein fesselndes ueues Bild des bedeutsamen Studs 
hessischer Uevolutionsgescluchte, das sich dal1lals voUzog. 

H . D iemar. 

A. L [i ss ar d1. Dr. ~led. in....Frankenbetg,-Z u L GC s.c hi c h te 
d es F t -lfffKe nb e \ £c r Turnv e ' n s n n d se i n er F~e. Auf 
Grurid miindJ. Ul5er le erungen. Kreisb att fnr denKrei s Frankenberg 

.1908 Nr, 5'7 und 58. rill Friilljahl' 1848 wurde in Frankenbcrg ein 
TU rnverein gegriindet, dee nallCzu 70 Mann stark, doch erst im fo rgen. 
den J ah,re von del' r evo rutionti.ren Bewogung ergriffen durch Exerzicren 
und mili tar ische Ubungen sich wehrhuft machte und endJ ich bewaffnetcn 
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).uszug na,ch Baden zur Teil llahmc am Kamll£ del' Freischi.irl cr beschloB. 
AboI' als die M.uburger Turner wider Erwarten den Anschlu l3 versagtcll, 
kch rten die vorher so Untcrnehmungslustigcn in de l" N;:lcht wieder heim. 
Ein stulltli chc r Kommissar, de .. dann im Frlihjahr 1850 die im Winter 
1848/49 von den FI'<l.L1 cn und Jungfrau en Frankcnbcrgs gcstiftctc Turner. 
f ahll c bcschlagnahmcn wollte, hattc keinen E rfolg. Von dam \Vaguer. 
meister I-Ici nrich Wetter, del' "orher die AU5ZichcJldcn <lU£ die Turner
f:thuc vereidigt haUe, war sic ill das ,.,Auslalld :: notch Sachscnberg in 
Sicherheit gc bracht worden, (Jas Vcrfahren gegen die Frcihcitsheldcn 
wllrdc <lurch kurfitl'stli che VerfilglUlg eingcstellt , die Fahne spiiter vo n 
Hcinrich Wetter zurlickgcholt und vo n ihm regelmiiBig UIll Sedantag 
all sgchiingt, 188G aber von seiner Wi twe dem neugegriindetell Franken. 
bcrge r Turnvereill iibe rgeben und auI dem vorjll.hrigen 11. Deutsehen 
'l'umfest in Frunkiurt den Frankenbcrger 'l'llrllern vo rnJlgetrngen. Ha· 
bent S UiL fata. vexilla! 

Arbeitcr-ForLbi l dun gs- Ve r ei n zu CiLSSCl. 1859 bis 
1!)l1'). Fcstsc hrift ZUIIl 50jith ri gen Jub i liillDl. Auf Grund 
del' Jahres- unu VersH mmlungsberichte ver raBt von dem ersten Vor
s itzclluell [Lehrer] Chri s to ph H cck mallll 103 S. [1909]. Das Heft 
h<'fic lltct vi el vo n gemeinni.itzige r Gesinnung und OpfcrwiUigkcit, "on den 
Sorge l! del' Griillder ulld von den frohJi chcn Festel! der Voll ender und 
Erha lter, cs is t ein StUck der Soz ialgeschichte Kassels. 

Ge s c h ichtliches und Sta ti stisc h es. vom Sc hlacht-
11 0 f c M a r b 1I r g bei VoUendu ng seines 25. Betriebsjahres am 1. Apri l 
1900. YerfaBt "on der Sehlachthof-Yerwaltllng ~lllrburg 1<' Gleiser. 
Uti S. (1909), Das Schriftchen beri chtet nac h kurze r Vorgesehichte yon 
dl' r Unternehmllngulld Ausfiihrung eines 8chlachthofbaus sci tens del' 
I fi78 gegriindctell Flcischerin nllug. HeeM illteressant sind di e Tabellen 
(So 20- 21) Hoer den Verbrauch der versch iedenen Artcn Viehs in den 
25 .Iahrell sei t del' E roffnnng ues Schlachthofs am 1. Apr il 1888. Wti.h
rPlld s ich da s Gcsamtschlachtgewicht VOIl 839 103 Kilo anf 1197 837 
hob, s licg gleichzeitig di e Zahl der Schweille vo n 3834. auf 7674. 
SOlls t Il chmcn das Gr06vieh nnd namentli eh die Schafe an dem Zu
wllchs teil 

]m Braullsehweigischen .Magazin 1908 Nr. 12 8. 159- 60 findet 
sich cin N,tc hruf a n Dr. jll!'. Jnlill s Sc hwa,r ze nb e r g , Pr~i si
dent der Herzogl. [Braullschweig ischcn] Landes-Okollomie-Kommission 
n. D. Der am 20. Juni 1908 Verstorbcll e war am 13. Mai 1820 in 
Ktl sscl ge borcn al s 80hll des bekaun ten l ibera lell Kammermitgli eds 
]~udwig Schwarzelloergs (vgl. • Hessenlalld ' 1887 S. 338 f.), hatto seine 
juris ti schen Studien mi t Staals- und DoktorexamclI 1840- 41 auf das 
Hestc abgeschJ ossen, sah sieh aber die gewiinschte Anstellung im hcs
s ischen Staatsdienst VO II der kurfiirstlichell Regierung im Hinbl ick a.uf 
.die politischc Ha1tnng se incs Vaters wiederholt verweigert ltnd ent • 
.schloB sich dcshalb in Braullschweigische Dienste zu trelcn , wo <l US 

.den Zeiten de l' Befreiungskri ege das Andenken seines Vll.ters, aJs ein
s tigclI tapfercn Offizie rs untcr den Fahnen des Herzogs VO Il Braun
sehweig-Oels, in hohen Ehren stand . Dort fand cr ci llc zwe ite Heimat, 
c ill e eh rellvoJlc Wirksamkeit in tand und Stadt Hraullschwcig. 

Ca.rl H eB l e r , Die Edd e rt ,Ll s p c rr e lInd die hier dern 
Unterga ng gcwcihten Ort.schaftc u auI wa ldecki sehcm und hess ischclll 
J30tleu. Mit ciuer Kartc und 13 AbbildlUlgen. .Marburg, Elwert 1908. 

Zeilschr. Bd. 43. 29 
• 
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12 °, 89 S. 80 Pfg. Ans I'Schriften des Ve rcins f. Erdkunde zu Cnsser' , 
Die kl ei llc Schl'i ft vcrbi ndet Vergl.lngenheit nnd ZuJ.. ... unft , sic Cl'ziihl t 
IIns all erl ei von Natur Hlld Geschi chte der OrtschaIten, welche un ter 
der ncuen WasserfHiche vcrschwindcn sollon und Mil t sic im Hild fest . 
Tn ei nem Anhang roDie Gerichtslinde in llasdorf" gibt H. aus cinem 
beziigli chcn Aufsatz E d W IHt! Se h t'ij d e fS ill def Zcitschl'. des Vcrcins 
Hir Volkskundo , 6. Jahrg., 1896, S. 347 f. das Wescntl ichc wiedcr. 

Verlagskatalog der N. G. Elwert s chc n Yerlag s buch
handlun g in Ma.rbur g 1. 831 - April 1. 909. 1Irarburg. 128 S. 
Bei del' gro l3cn Bcdclltung def Elwcrtschen Verlagsilam1lllllg fUr hessische 
Geschichtc, Li tc.ratur und I<Ul1S t wird cs Viclcn erwiinscht se in, von 
dem Erscheinen dieses sehon ausgcstatteten I{ata logs zu horen. Auf 
den innercn Umschlagseitcn wird unter der OlJerschrift 1783- W08 liber 
das 125jiihrigc Hcs tchcn dcr Firma , ihrc Inhaber lI nci die besonders 
bedeutungsvo llen Vero ffcntlichullgen kllrz ber ichtet.. \Vi r w(inschen ill!" 
fe rnercs Bliihen und Gedcihcn! 

H e s se n · I{ 1I n S t. KalclH.lcr flir Kunst- und Denkmalpflege 
5. Juhrga ng UHO, begriindet. lint! hcra usgegclJcn von Dr. C h r i s t i a 11 
Hau c h. Fedel"zcichnllllgen von Ot to Ubb c l o hd e. ~larbllrg. Ad. Ebel 
1909. l ,60 M. Im Augc lliJi iek des Hcd;:lktioll sschlusscs crh a.lte ieh die 
Druckbogen des ncuell Jahrgangs und will ebell rechtzeitig unsern 
Leseru Jloch WClligstCIIS durch Wicdcrgabe li er Aufsatztitel ci nen kleincn 
Geschmack gebell VO II dcm was sie crwartet: L) Sw a r z e It s ki· Frank
furt, Jorg Syri ill s heiliger Ccorg in der nenen sUid ti schcn Skulp turen
summlung zu Fra nkfurt :t . M. S. 1- 5. 2} Ro s e ll fc Jd.MarlJurg, 
Hessisehe Denkm Ule r im MagdelHlrgcr Dom S. 5- 9 [Die Statue Erz
hischof Otto's 1B27- 6 l lInd der El isaiJethaltarj. 3) Ch s tn. Uall c h
GieBen, 1I1i ttelrheinische Thonp Jastik S. 9- 13. 4) Dr. med . Gro G· 
IIlltnn·Fraukfurt 11,. M. , Hanul1cr Faycnccn S. 14-- 17. 6} C. Kn e t s ch
Marburg, Der Forsthof ZlI Marburg [handelt auch von Hettina VOll 

A rnim ulld dem Hettinatur rn] S. L8- 2'2. G) K. S pi e U· Bottenhorn , 
Haustii ren am Haucrnhaus S. 22- 2G. 7) F r z. B 0 c k· :Marburg, Walld
gemUJde in einem !l1arburger Biirgerhaus [Haus Martin Rade, Fresken 
von Hcdwig \Vei6, HaupttheJll<l.: Die hcilige Elisabeth vc rteijt Almosen 
an eine Volksmcnge] S. 2G- 2n. 8) A. Ho l tmeye r.Kassel , VOIl alte r 
und neller Friedhofskunst [namentlich in Kassel] S. 29- 39 . - Den 
Kalender mit den VoUbildern zur Sci te habe ich nur ebell einen Angen. 
blick sehen kBnncn. U b bel 0 h d e hat vo rnehm lich Architektonischcs. 
gcwiihl t, mi r sehr ZlI Dank. Einen stnrken Eindruck clll pfing ieh VOIl 
der mtlchtigc ll Ohmbrllckc bei Amoncburg. Dall wir dem ~ l ci ster 
Ubbelohdc wieder einen nCllen, den dri ttc n und i ctzt e n Ba. nd 
seine!" iiberaus reizvolJen A t1sgabe von G r i In m s AUi, r c h e n verdankenl 

sei am letzten Ende erwiihn t.. K . lVenck. 
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n erich1igUllg . 

Sci tc 50 Z. 14 v. o. und Z. 1 v. u. ist stutt 1252 zu Icscll: 1253 . 
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