
• 

BUcher- und Zeitschriften -Umschau. 
A. Besprechungen und Nachweise. I) 

I. AIlgemeines, Landes- und Yolkskunde. 

Otto Uockel, D i (> dell t s c h e \·01 k s sag c. Ohrrsichtlich darge
stellt, 2. AuHage, Leipzig und Berlin, B. G. Tcubner 191J. Jr, 12'2 S. 
Band 262: Aus Natur lInd Geisteswell. 1,25 ,It geb. 

Die Person des \'crfassers wic der Inhalt des kleint.'ll Bitches 
rechtfertigen desscn Anz('ig(' in dieser Zcitschrift. Btickel ist f'nUlk. 
furter Kind, hat znhlrciche Bcziehungcn Zll lIesscn als ch('mals st reit· 
barer PolitikN und als f('iner Kenner des d('utschrll llnd hcssischcn 
'·olkstmlls. lIessische Sagell find(>1l sicl! auch in stattlicher Anzahl als 
Belcg und Probe in dl'lll Blichlcin angcWhrt. DaB diC'ses nach 5 .Jahrcn 
cine 2. Auflnge erlebcn durfte. ist erfrC'ulich. Es bringt alles Wissens· 
werte iiber die deutsche Yolkssage, sodunn s('hr wert"olle An
rcgungen, \\,inke ulld \'orschHige. {leradc jetzt im \reltkrieg lIlogen die 
besonderer Beuchtung elllpfohlcn sein, denn nie hat deutsche Art so 
hurt um ihr Dasein ringcn miissen als ('bell, IInd nirgends spiegelt sip 
sich treuer als in der Yolkssage. 

Das lliichlein berirhtet vom Begriff. von den Grenzen, der Ent
stehung der \ ' olkssage, von ihren Quelleu, ihrer gr06('n Redeutung: das 
warme Empfinden, mit dem der YerfassC'r filr die Rage, ihrC' Erhaltung 
und Forderung mit poetischen \\'orten eintritt. seine edle Hegpisterung 
gibt dem Biichlein eine besondere ?\ote. Horkel ist kcin Xeuling auf 
dem Gcbict der Sagcn. und \'olkskunde. Hcine beste Kraft tUld seine 
ganze Liebe gehort seiner hcssischen Jieimat. Er hat sirh bekannt 
uod verdient gemacht durch sein WOO erschiencnes: H an d b u c h des 
de u t s ch c n r 0 I k s lie des, besonders aber durch seill(, 188;) in • 
)Iarburg erschienenc Rammlung Dell tsc heY () I ks I i ede r a u s Ober-
he s s en, aus der('n scho lt damals besondeni gertihmter Einleitung in 
cruster Lebensal"beit das WOG bei Teubner en;chienen(' Buch: P sy c h 0-
logie del" \'olksdichtung sich cnlwickeltc. Scin ansgesprorhenes 
Ziel, den Freunden der Yolkskl1nde eine .\nregung. den l'nkundigell ein 
Flihrer in das \\'underland der rolksdichtung ZlI werden, hat es "oil· 
kommell erreicht. 

lIier frcilich wie h('i dl'r 1. Auflnge d('r DeutscheJl \'olkssage 
hat Bockels Systematik utlcl seine Definition "om Wesell der rolkssage 

I) Die hierunter st('ltenden .\nzeigC'n libel" Zf.'itschriftcn-Aufs~itze 
und Nachwf.'ise, die Berichtc liber die hessischen Zeitschriften und Iieilllat
hUltter (Abtf.'i lung B) und die .,Xachrichtl'u" (.\bteilung C) sind, soweit 
ihnen keine Xamensuntel"schrift h<'igeg<'iJ<'1l ist. verfa6t von dem Schrift
Iciter diesl's Teiles der Z<>itschrift: Kg!. Archivar Dr. Dcrsch, z. Z. in 
)t e i n i 11 gc n, Gem<,inschaftlichcs Ileullebergischf.'s Archiv, Schlol3 
(Rnodban!. 
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Wiclerspruch gefundC'n. Xiemand !tber hat an urs Yerfassers ehrlicher 
Oberzeugung von der Schonheit deutscher Art im Spiegel def Sagl' 
und Dichtung gezweifelt O<iC'f ihm griilldliche Bciescnheit lUld Stoff
kellntnis absprechr!l wollen. .\ueh diesmal Hi6t sich das G1eichc sagcll. 
Der Geist cchter FrC'udc an def heimatlichen Hchollc , an harter Arbeit 
UIl lInd anI ihr dUfchwrht erfrischcnd allch des glcieheu Y('rfassers 
freilich anspruchslol<icres Biichlcin: ]) 0 rf b i I cl (I r a u S J[ e 5 S t' nun d 
<l c r )1 ark (wo Bocke! jctzt wohot). Es ist gesllnde, kraftige Bauern
kost , in liebevoller YcrsenkulIg in die Xatllf und )Ienschen des Land cs 
goreift uurl uach Altviitf'rart zubcrcitet, alll'rdings nichts fUr moderoe 
l\Higen, Rtadtleute unt! jagende Unrast: hier und <hl klingt auch eine 
wehmiitige Ahnung hindurch, daB die gemiltvollen, dem Yolk abgc
lauschtcll Geschichtcn eiller im \'ersillkell begriffeJlell Welt angehoren. 

Wenn aber demniichst nelle Wertc gestlcht werdell mlisscn, bei 
del" Besillllung auf deutsche .Art im wieder friedlichen deutschen \'atel'
land, zUlllal auch beim l'nterl'icht der Jugend, soli ten das schijllc Bnch
lein liber die deutsche \'olkssage und die anderen volkskulldlichen 
W('rke Bockels in Jllijglichst \'icler JiUndell sein. 

Darmstadt. Karl Bader . 
• 

3~. ·lJl. Jahresbericht del' (iesf'llscilaft fur Erd- tlnd 
\'olkerkunde zu Casscl. Till .\uftragc des \'orstandes erstattet 
VOIl Carl HeUIt.'r. C<lssel WH). Dl'lIck VOII 11. Siel.H-'rt. 32 S. 

Dcm eigentlich('n Bericht liber die 1'll.tigkeit der GeseIlschaft ist 
('in .\ufsatz HeBl ('rs vont usgeschickt: DcI' Sab:lburger Urwald. 
I,ufze Beschreibung d('s N'aturschutzgebirtes am l\uhbNg bei Sabahurg, 
mit cinem K1irtchcn (S. 2--14). Ausfiihrlicher haben schon Bock 
(Ztschr. 49, 2·11 f.) und PfaIT (vg!. ullten S. 2:)71 d:triiber gehandelt. -
Aus den Sitzungsberichten ergibt sich cin weih's und buntes Arbcits
feld der riihrigen Gcs('lIschaft, die um 11. )IUrz 1!JiH das Fest ihres 
50 jiihrigen Bestehens feiern konnte. 

Helltscile (~eschichtsbliittcr. Monatsschrift f(il' Erforschung deutschcr 
\'crgallgcnheit auf landcsgeschichtlichcr Gnmdlage. 17. Bd. , Heft 1· -no 
Jan. bis Sept. lBW. lIel':tusg. von Dr. Armin Tille , Archiv
dircktor in \\'eimal'. Goth .. , F. A. P('rthe's. 250 S. 

Ein A ufsi.ttz A. T i IJ e . s im \'orlctzten Jldtc S. Hl2- 95 .,.\ r chi v e" 
IHlndelt von den \'el'offelltlichungen Ed. Beckers aus dem Alsfeldcr 
Archi\' h'gl Ztschr. 4H, 2711, von F. Dreher's Tatigkeit in Fried
bcrg usw. - SOllst sind nur eillige AufsutzE' mittelbaren lntcresses Zll 

('rwahncn, X a ch r 11 f e an den Oberbayer )1 a x It ij fie r, "ein :Muster
schildrrer uud -erfol'scher deutschen Lal1des, \'olkslebens und \'olks
glallbcns" (S. lIi - -211 von Ludwig Fl'linkel, an Frz. Ludwig 
\' 0 n Ball m 11 11 ll, dE'1I Dil'cktor des )1 linchC'llcJ' Rcichsarehivs \' 0 nOt t 0 
Riedner (8.28 J.7 ), ferner Armill Tillc, BCl'ufsbezeichuungcn 
des ),1 j tt e I a Ite r s im A nschluB an K. BUchcr, Berufc del' Stadt Frank
furt a. ~1. W14 fvgl. Ztschr.4H, 300), lingo )ItHcfilldt, Richtungell 
und Zielc del' \'orgrschichtsforschung der Gegenwart 
(S. 103 - 20), endlirh: Hobel't Stein, Alte und neue Oher
~ i c h t s t a f e I Il. Ein Beitrag zur Gcschichte drr l'nterrichtsmittei lInd 
cinc Anregung zu Jleu('r rerwendung(S.lIH -92,Z"2U J~: S.l80werden 
J. J . \\'inckelmann tlnd Balth. Schupp erwahntl. 

1I1arburg. K. Wel1ck . 

• 

• 



• 
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Wilhelm Schoof, Beitr~lgezurvolkstiimlichenNalllenkunde, 
4. Allmelld , Allmand: Zeitschrift des Yercins fUr \'olkskunde. 
Berlin 1916, S. 57- 71. (\ 'gL 40, 252 1.). 

Der Verf. bemiiht si ch in 13 Entwickhmgsschichten die Um
deutungen des Wortes A!lmende nachzllwcisen. Die nrsprlingliche Form 
hat sich erhalten beispielsweise ill Almerode: dialektische Angleichungcn 
finden si ch in Xamcn Illit Ilm- und Vlm-. Aber auch Flurnamen mit 
Alt- unel l\1ilm- odeI' iUc!m-, Mann-, )1ittel-, Moos-, 1\1onch- uurl l\li\ch. 
werden hier untergebracht, dercn Deutllng dadurch nicht immer wahr
scheinlich lInd allfgehellt wird. - ]n den Ravensberger Blattern 191.6 
Nr. Ghat der Yf. liber den Namen Bielefeld gesprochen und desscn 
erston Bostandtoil mit dem auch in Bilstcin und Beilstoin vorkolllmendcll 
Flurnamon piunda = .,PrivatgrundstUck im Gegensatz ZUll} Gemeindebositz 
(AlImondet in Beziehung gebmcht. Vgl. unten S. 257. 

n. Ql1ellen-, Siegel- unc1lll(lnzkunc1e. 

Gustiw'VoH, Quellcnkunde der doutschon Roformations
geschichte. Zweiter Band: Kirchliche Reforniationsgeschichte. 
Erstor Toil. Gotha, Friodrich Andrcas Perthes A.-G. 1916. XII, 362 S. 
12 .It. 

Dem ersten , Vorrefonnation und Allgemeinc Reformationsge
schichto umfassenden Band (vg!. Ztschr. 49 , 25-1 If.) ist nunmelu dieser 
Halbband gefolgt, in dem die Quellen del' kirchlichen Roformations
geschichte gewiirdigt wcrden. Es hanclelt sich am Visitationsprotokolle, 
Kirchenordnangen, Ka,tcchismen, BckenlltnisschriHcn unci Predigten. 
Die oinzelnen Abschnitton vorangeste'lltcn wciterausholenden Dbersichton 
libel' die Entwicklung del' betreffenden Wissenschaftszweigc sind sehr 
dankenswert. Soweit unter diesen "Quellen zur Geschichte des rcligitisen 
Lebens"' die groBen Reformatoren nicht schon zu Wort kommen, sind 
in besonderen Abschnitten die Quellen und die Literatur (iber Luther, 
~.felanchthon, Zwingli LUld Calvin zusammengestellt und benrteilt. Del' 
Ubersiehtlicllkeit wegenist die Llltherljteratur zerlegt in Schriften, 
"welche entweder erstons den ganzen Lllther umfassend behandeln 
bzw. 1I1arksteine in der LlLtherhistoriographie sind, odeI' zweitens einen 
Langendllrehschnitt dureh Luthers gesamtes Wirken nach einer bestimmton 
Seite hin darstellen odeI' drittens zeitlich begrenztc Episoden seiner 
1allfbahn betreffen" (So JY). Del' Yerf. ist si eh selbst bewuBt, daB 
seine Einteilung und Gruppierung des ungeheuren Stoffes notwendiger
weiso zu. UngleiehllOiten fiihren muf3, cloeh wird das fUr den zweiten 
HaJbband in Aussieht gestellte Register sieher vicles an entlegene Orto 
versehlagene wieder zllsammenfiihren. Die eingehellde Inhaltsiibersicht 
leistet jetzt schon gute Dienste. 

FUr Hessen sei auf foIgende Erw~illllungen hingewiesen: Die 
risitationstMigkeit und die Refonnatio ecelesiarnm Hassiae (S. 12 f. 
und 26). Die van mir (Ztschr. 49, 255) vermifiten Arbeiten Fricdrichs 
und KtihJers sind hier gcnannt, neuerdings sind no ch Siebecks (Ztschr. ·t8, 
229 fr.) und Sohms (Ztschr. 49, 321 ff.) Bitcher erschienen. Heinrich 
Heppes Bedeutung wird S. 48 ff. eingehender gewLirdigt. 

Ober Antonius Corvinus (S. 142 1.) und Kaspar Aquila (S. 145) 
wird voraussichtIich im nachsten Baud mehr zu erwarten sein. ZUI11 

Marburger Religionsgespr~~ch (S. 61 und 25-1 If.) seien unsere -Leser 

• 
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noch auf W. I\:ohll'rs .\ufsatz hingcwicscll (Wencks Bespr('chullg ill del" 
Ztschr.1H, aHH r.l. 

Dil' im efstell Baud nur ncbclllJci gestreiftc Wirdprtiiuferbewegung 
wird jrtzt irn Zusammellhang mit Lutht'r I.tusfnhrlich<'f besprochcn 
(B. :1l'2 IT.). DabC'i kommen unch die' HiT liessen wichti{~l'lI Arbeiten 
\'0 11 lIochhuth uud \\'appirr ZII ihrelll HC'cht. 

Ba \luter (1<'11 LlItherbiographil'1l die> neu('ste !loch nicht gpnannt 
wl'rdrll konntc , sC'i hier wC'nigstcns dl.lrauf hingC'wi('s(,lI: OUo Se h (' (' 1, 
}.Iartin LuthC'f. rom I\atholizismus zur Reformation. Erster Baud .. \uf 
de''' Schulc lIud Cni,"crsiUit. 'I'iibingell, J. C. It ~Iohr (Pau l Siebrck) 
19l1i, .'\11, :~()~I So 7,50 • ft. Das BllCh ist hi ne Lrbl'lIsbC'schrribung 
ill! lundHlufigcn Sinne, sondern gemdezLI eine Geschirhte des gC'lehrtcn 
llntC'rrithts im uusgehcndcn ;\Iittelalter ins lH'sollderc all LuthC'rs Bildllngs~ 
stiitt('ll ?llansf('ld, :\Iagdebllrg, Eisenllch und Erfurt. Del' Abschnitt ,.In 
der Eisen:tcher \,"elt'" (S. 1U7 H.) schildcrt sehr schiill, wiC' gerude dC'r 
dort wirkende Geist del' hI. Elisilbeth unch an de>m jungcn LuthC'r Ilicht 
ganz spurlos yorbeigC'gangen sein kann. 

lJhillillgen. ]V. J)ersch . 

RlldoH'I'(' un'e l, I lldi\'idnelle Persi;nlichk{·itsschildcrllllg 
in dell dClItschen Ge>schichtswerkell dt's 111, 11. lLJahr. 
hUlldcrts_ Tiihingcr philos. Dissertation WH. 1:25~. 

Ein (;cgcnstUtk zu del' von 1amprccht angercgte>n .\rbe>it Johanncs 
K le i n p a III s, nas 'I'ypische in der PcrsollclIschilde>rung dcr de>lItschen 
lIistorihr des 10. Jllhrhundt'rts, Lt'ipzig Lb~)7 .. Auf s. ~;)-:lO werden 
die> Annalt'1l Lamb(>rts \'on Iiersfeld besprochen: S. 102 10-! dC'r \'on 
cinelll Fuldcr OdH :\Iainzcr f{lcrik(>r Y(>rfafite ",Lil}{'llus d(' Willigisi 
consuetudinihus: S.1Ut)- ILL die heidl'n Yitcn Erzhisehof Bardos Yon 
~Iaillz und \\'olfh('res "' rita Godehardi ep. lIildesheim£'llsis M

• Wolfheres 
lInd auch Thangmars L'nglallbwlirdigkeit m(issen noeh schi.irfer betout 
\\'el"(lell nach d(>1l f<'cststellulIgell \'on Joh. I\ippenberg(>r in sci.ten Bej· 
triigen znr (;es('hiehte des ErzbisdlOfs Aribo \'on ~ I ninz (102L- IO:30, 
Ll'ipzigl'r phi!. f)iss('rbltion WO!). 

Urkundcll und Siegel in Xachbildungl'lI. FUr dl'1I <tkade· 
mischen Gcbnluth herallsgegeben \'011 G. Se(>liger. '1'(' i I I r: Sic gel, 
benrbeitet von F. Phili))pi. I L Lichtdrucktafeln unci 31 Seiten Text, 
gr. Folio. In !\Jappe> 5 ,1(. Leipzig und Berlin, B. O. Teubner Hill. 

Du die \'orli.lgl'll zu diesel! prUchtigcll nach Gipsabgii~sen her~ 
gestellh.'1I Abbildungrll zum Teil im Staatsarchiv ZlI l'larl.wrg ruhen , 
sri nachtrilglich auf das \\'erk <lllfnwrksalll gl'llllltht, zlImul es nicht 
nur <lurch sC'inen AnschaulIngsstoff, sondel"ll auch dllrch die knappe 
Einleitung cincn vortrefllichcn Oberblick biet(>t fiir die (;rschicllte und 
Hcw(,ftung <ll'r ~icgel des :\liHehllters in rcchtlicher und kiinstlerischer 
lIinsitht. Es kommt'1I ill Bl:'t .... cht fiir das thiiringisch.lu:·ssische Lund
grafellhaus Tafl·1 I. H, !) u. 11: 3, 15 (Landfriede): 5, H. 10, 11 11. ~: 
H. 17: fiir Wuldcck 1,5: Flllda IInd Iiersfeld !I , 5; 10, 1 , ~ , 10, 11 , 
j;j u. 25: die SWdtc Alsfeld , Fricdbcrg. ).Iarbllrg tlud Wetter 7, J3: 
- l" - H - l) f , n: I , : I, :.. u. a. 

11. UU Ch CUllU , l'ntersuchungen ZII dell spiitmittelalterlichell 
~I ii 11 Z r t' i h (> n v 0 11 P f Cl I z, )[ a i nz , Eis u fj , 11 (' S S C' 11 11. a. G r
hie ten: Bliltter rilr Miinzfreunde. .Molllltssehrift flir :\hinz~ lInd 
Schallrnlinzkundc. 51. Jg. ( lnW) Nr. L ·7. 

• 
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238 A. BeSJlfechunge>1l lIlId 7\achwC'is(', 

s. al (,: 2'J a. l[essischer lIohlpfenllig, Landgraf lIeinrich Mder 
Eisernt'-\ 1132H 77. 'I'ufel :?-24, Xr. 2'2. K. H-!: Pfrllnig, wohl aus del" 
ziegl'nhainischcn ;\liinzsUitte in Xiddu all:; der Zt'it ,"on linO- -1379, 
Tah-' 2'21, Uil. Ehelldort S. 75f. gibt Paul WeillUlC'istrr, Zur GC'
schichte dC'r ~Iiinzstiith.' () Id e 11 d 0 r f, {'incn BC'itrag, delllzufolg(' de .. 
:\liinzlla'ist('r TC'rentius Schlllidt in Kassel lH2H fiir die' schamn
hnrgisclH' ~ltinzsUitt(' in Oldelldorf Uitig gCW<'fH'1l s('il1 mull. 

Ill. Ul'csgeschichtc. 

F. p rll II', K 11 rI s d 0 r f. Die iiltC'stc franzosisdH,' I{oloni t· in 1l{'SHCIl in 
,'orbildlichl'r Entwickt'lung zum dcutschell f) orf(>. 1i1 S. Drnck ulld 
Y('dug von FriC'urich Schccl, '-<assel. J!)W. 1\:1. HO, I ,f{ 

In UllS('r('r Zcit, wo die WaldensC'r ltulicns sich nicht schpucn. 
I!:rgcn deutschf' Fiirstcll, gcgcll dus deutsche Yolk Hud gPgcll dus dcutschl' 
WCS(,II dic schw<'rstcn .\nschuidigungclI ZlI crhcLH.'n, wird man dir vor· 
lirgC'llcl<, Srhrift mit ganz besolldcrcr Gl'IlUghlllllg i<'SC'II. D<'utsch('r Edl+ 
Illllt und dl'utschC' :\'i.i.ehstcniicbe offl'nbartl'1l sit'h darin in so vortrcrTIichl'r 
Wcisl'. daB wir die> gehiissige Ul'sinllullg dC'r XuchkollUIl('1l dl'r itaiiC'nischpn 
Waldl'user uns kUIlIH crklaren konnclI. 101 I. .\hsl'illlitt schildNt del' 
rl'rfnsscr die> \\'aldrnsE'r, ihr(' Einwuudernng uud \'orliillfig'(> L'ntl'rkullft. 
In knap»ell Zilgl'u winl lIns die (Teschicht(' de>r Wuldl'llser \'orgefiihrt 
his zu d('r .\lIfhrbIlDg des Edikts VOIl Xnlltes im J. Jl;H.j. ~khon gegcll 
End(' dit'ses Jahres fiihrte drr Wald(,llserpfarn'r David Clplllcnt ·Joo 
Fliichtlingc iibN Gellf IInd Zlirich in das Land d{'s Landgraf(,ll Karl 
\'011 lIessell. Dil' Siedelllug der Waldl'user wurde h':arlsdorf gcnannt: 
di(' landgriifliclH'1l Kommissare WieSl'll den neucn Biirg('rn auf dCIll Boden 
eines im U. Jahrhundert ausgegang(,llrn Dorfes, Xamrlls (lothardesscu, 
ruml 500 hess. AckPr Land an. Die BaupHine fnr das lIC'ue Dorf schuf 
der a liS Pa ris sti.llll ntrnde Balllllcister des I ,undgra f('Il, Puul dll Hy. J )er A liS· 

ball del' Sie(\t'lung ging langsum voran. Am W. Okt. I i().j wunl(' von Pfarrer 
David (,1(,lI1ent die cinfache Kirche g('wC'iht. Dip .\llsiC'lIl('r haUNl, trotz 
d('r ihnell reichlich b('messenen Hilfe, in dpu erslen JahrzC'hntell schr 
zu kiimpfcn, doch mutlos wurden sic nicht. FlC'iB und Strcbsamkcit 
war (]ell Wl.lldenscrn immcr cigcn. Die wirtschaftlichc Lagc C'lllwickclte 
sich langsam ZUIll Bessern, bis durch die Wirkllllgen drs i jiihrigcll 
1\rirges wi('der gcwaltige RtickschUige kanl<'lI. 1111 LUlIf(' d('s IH. Jaluo

• 

hundert1; wNdell von ihnen die Kartorrelll, dil' in den Waldellscrortell 
WUrttl'mbrrgs lint! !lessens schon ill delll ('rstC'1I Z('hnt drs lH. Jahrh. 
als Xilhrpflanze einge>fiihrt wordell W<1r('lI, illllllrr 1l1('hr ang('haut. Oureh 
Klpehau, Wiesrn- Hnd Obstbau wurden die' nC'ue'u Biirgl'r hald vorbilrllich 
fill' ihrr dC'utschrn Xarhb<lrn, mit dcnen sic allmtihlirh mehr Fnhlung 
bekamcn Vm 11::f20 war die .\ngleirhllng an diC' d('utseilC'1l \'Nhi.iitnisse 
vollzogeH: nachdrm die frauzosische SprachC' .. HIS dC'r Kireh(', <IN 
8chulr IHlll dC'm rrrkehr gcschwlInden war. rrsrlll'int h.arlsdorf als 
deutsrhrs Dorf. Delll auf griindlicher (,lllrllenfor1;chung beruhrndell 
Buche foigcn zw('i Beilagell: die cint' gibt s('hiitzellswrrtr )liUeilungell 
iiber dil' Gemarkung I{arlsdorf 1I1ld die dariu ,"orkollllll('IHll'lI Flurnalllrll, 
di(l andere \'('I"llliltrit UIlS eine kurzr, abrr g<,dirg(,lI(, Kellntnis del' 
kirchlichen ZlIstiinde: ein Ycrzciclinis dC'r :\alllrn dl'r Ansiedler sowie 
<irr Pfarl"('r dpr Oellleinde lJildet den Rchlu6. Dils wohlgciung(,llr Bildnis 
des Landgmfen Kurl nach einem in Elfellbein g('schnittcll(,o ~ledaillon 
von Dobbrl"lnaun und zw('i Allsichten VOII l\urlsdorf ziC'rell <las gefUlIig 
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Ill. Ort~eschicht('. 2:39 

:tu!;g(lstatt(lt(' Blichl(lin. das durch seinen reichhaltigcll kulturgcschicht
lichl'1I ~toff dl'lll rcrfassN zu hoher Ehre gercicht. 

ltrnrm,,,, 22. St'jJt. 1916. Pro/. JJ. Bonin. 

V. l'rllff, Der Gesundbrunnen bei Ilofgeismar und seine 
rprwelldllllg als Hcservelazarett. 1I0fgcismar WW. 20 S. 

Einr (irlrgrnhl'itsschrift , die wohl nur delll zl1letzt allfgcziihltrn, 
viC'lIC'icht l'dl'lstpll Zwecke des Badeorts seine Entstehung vcrdankt. 
DaB (lr y('rgr~sell wordcn ist, daB Cl' nicht wi(' etwit \\'jesbadrll , Bad('n
Badl'll, ,\acheH usw. rlihmlichst die Jahrhundcrte iib(lr bcst!lIldell hat, 
ist cin Zeichcn allt'ill schon, daB er den Anforderungen als HeilqucllC' 
nicht gl'uligtC', daB selbst die allerhochstc Ordre eines Ocwaltigcn del' 
Erdr nicht hinrpichte , um ihn gedeihen zu lass(,ll. Ein Soldat soli im 
drriBigjHhrigell I\riC'gC' krunk an der (luelle in del' Nlihe dC's !.empe
FliiBchC'ns lIalt gClllacht und VOIl ihr getrullkell haben DuB dus Wasser 
gPgC'll die I{('gel gelb war und eigentLimlich schmeckte, seine auffiUlige 
.. Signatur" lirB ihn Illl'hr d:1\'on trillken. DaB er si ch nach wiedcr
hoitelll GellllB gl'bl'~sertt geheilt White, sprach gich hC'rulll, Lokalpatrio
tiSlllllS half durch Wl'itC'rtragen der glltel} .'IUhr, die (\lllell(' bekam 
Huf ob <il'S entstandl'l1en "gemcinen Geschrcis" , die' Stadt fiihltl' sich 
hl'wogrll, fnr l'inige l'llterkunft der HeilllngslIchcndeu Ztl sorgen, der 
('assel('r lIof intcressiertc sich fur sic, dcr J~eiburzt (' 0 III ba c h mu6te 
die ()lIf'lIe untersuchen, Fiille wlInderbarer lIeilung wurdcn gl'sulllmelt 
lISW. l'm IG<;U hijrte man nichts mehr von ihr. Erst wiN1er Lalldgraf 
C <I r 1 meilltC' nach einem B:uJcaufenthalt in Pyrmont, fiir scin Land 
('twas iihnlich('s schaffen zu Illiisscn, unrl C'f ging an piue Auferweckung 
lIorgC'islllnr~. Er bautr filr damaligc Zeitcn nicht unerhC'blich(' (iebiiude, 
Bade- und 'l'rinhinrichtllngell , er sorgte fUr eine, leider stpts anlock(,llde 
l'ntl'rlwltung durch ein GIU('k~spiel. So lallg('('f Ulld ~'riedrich 11. 
<las Bad hC'suchtC'n, flihrte PS pin fast prunkhaftes Daseill. GroBen del' 
Writ, Johannl's ;\IOller , Co('thes Freundin Fiirstin Gallitzin warell 
CHistC'. rin natiirlich franzosisches Theuter sorgte Wr l'nterhaltulIg. Auch 
\V i I h C' I III IX . !loch sorgte fnr dus Bud trotz seineI' grol3('1l Sparsalll
kcit , er besuchte cs, vicllpicht Ilicht Zll seinem \'orteil, dellJl lIlan miC'<i 
('s fiir<irr wC'gen allzlI groBen steifen Hoftolls . Es vcgetierte weiter, 
dC'r lC'tzte I\urfii rst hielt es Ilicht fUr lintel" seineI' WUrde, dort ('in be
schl'i<i(, lll's Spielchrn ZlI wagen. PreuBen vl'rzichtetc darauf, e8 von 
Staats wegen weiter Zll fUhrcn, die Stadt cs zu kauren. Was sonst 
unternonllll('1l wllrde, war gut gemeillt, aber cs lliitztC' niC'ht~, weil , wie 
scholl ge~agt , dip Jlallptsacile, die Heilkraft des etWllS Eis('n enthalten
dl'n alkalisehcn Riiuerlings, die l'nmenge yon noch giingtiger g£'-
1('gl'lIell lauge nicht ('r(lieht('. )Ian kiimmerte si ch kauIH noeh darum. 
IS711 bl'lIutzt(l mUll dip IUiumlichkeiten zur LTnterbringung \'on I\rank£'u 
unci \"erwlIndetl'n. l'nd wiedC'fUm dient dl"'r neslludbrunnC'n als Hes(lf\'l'
lazar('tt. Spine J\ngehorigen w(lrdcn gem zum AIl<l('nhn an die dort 
wrlebtl.' Zeit das \'oriiegrnde lIeft mituchmell. Auf tiefgriindigl's \\'iSSl'll 
darin \'l'l"ziehtl'n sir. 

Casscl. lIermmm Scltele'le. 

B e r i c It t ii b (> r die r l' r \\' a 1 tun gun d den ~ tan d de r G (l III l' i n d £'
angell'grnhpitell dpr Rcsidenzstadt ('a8sel im Rech
nllll g s j a h r WH. Del' Stadtverorduetf'lI\,ersammlllng gemHB ~ till 
dl'r Stadteordnung fiir die Pro\,illz lIC'ssen-Xassl.lu l'rstattC't. Cassel 
1!11Ii. Druck \'on W('ber l\ Weidellll'yer. ·lo. oH S. 
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Der in seiner Einteilung den friiheren Jahrgangcn cntsprechcnde 
Bericht gibt wieder ein ausfiihrliches Bild del' stiidtischen Yerhiiltnisse 
im Berichtsjahre. Auf diese ist selbstvcrstandlich der i<rieg in violon 
Beziehllngen von EinfluB gewesen. Bei den dil'ekten Steuern muBten 
erhebliche Bctrage infolge des Eintritts zahlreicher Stenerpflichtigen 
in den Hecresdienst erlassen wcrden. TrotzelPIll war del' Ertrag gUnstiger 
<lIs im Vorjahre. Auch die Einnahme an indirekten Steuern wurde dUl'ch 
den Krieg beeillflllJ3t. Del' Grnndstucksmarkt war fast giinzlich ins 
Stocken geraten, wie del' Riickgang del' LTmsatztstollcr zeigt: die Lust. 
barkcitssteuer beschrankte sich anf die Einnahme aus Kinos. Allcin 
das Gcsamtergebnis del' indirekten Stcllern war doeh besser als zu er
warten war. Bedeutende Ausgaben erwuchsen del' Sladt durell Unter
bringung und Verpflcgung del' aus Matz und aus Schlcsien nach dC11l 
Inlandc verbraehtcn BUrger und del' in Schut.z genomlUcnen Husscn 
lllHl ltalicncr, durch Einrichtung eiller Truppenverpfiegungsanstalt, durch 
Unterstiitzung und Besch1lftigung von Kriegerfra.uen , Errichtung von 
zllhlreichen Lazaretten usw. Del' cingctretene )Iangei an sUidtisehen 
Be'Lmten und Arbeitern , von dencn eine gl'oBe Allzahl del' Fahne foigte , 
zcigte sich vielfach hinderlich fUr den Bctrieb del' sUidt.ischen Anstaltell. 
- Die Nencinrichtung del' Feuerwchr wurdc im Berichtsjahre vollendet. 
Sie besteht jetzt aus 85 l\fann einschl. del' Offiziere, von denen die 
beiden Offiziere und 47 )rannschaften ins Feld riickten. - Umfassende 
MaBregeln zur \ ' ersorgung der Bcvolkenmg mit Nahrungslllittoln wurden 
getroffen. - Erfreulicherweise war trotz des Kriegs del' AbschluB del' 
Sparkasse ein recht glinstiger, - Nicht uJlerw~ihnt moge sehlieBlich 
bleiben, daB die stiicltischen Behorden Kassels dem (;eneralobersten 
v. J-i.eeringen, del' mit seinen 'fJ'l]ppen bei ~Hihlbausen den crsten grof,lcn 
Sicg in diesem Kriege crfocht, das Ehrenbiirgerrecbt seinei' \'atcrsta.dt 
verliehen. 

Kassel. ..d. W01-inger. 

C. Hcn U, PfarroI' in Windccken, Yon .i\IiBwachs unci teurer Zeit 
im vorigcnJahrhundert: HanauerAnzeiger U)1(j, Xr.112,l\ltd lS. 

Die veI'offentlichten Auizeichuungcll, besondcrs <lUS del' Osl
It e i mer Gemeindcchl'oni,k, geben ein ansehauliehes Bild von den 
Hungerj<liuen 1817 und 1847 ' und den damaligen Preisen del' Lebens
mittel. Del' Wert solcher Xiederschrifton in Gemeinde- und llfarr
biichcrn flir die kommenden Geschlechtcr tritt gerade in unseren Tagen 
des Weltkrieges klar vor Augen. 

IV, Falnili.en llnd Personlichkeiten. 

Wil hclm yo n Hlllll bo ld ts 'L'ageblicher. Herallsgegcben von 
A]bert Leitzmanll. Bd. 1 1788- D8 (allch u. d. T. W. Y. ll"s 
Gesammclte Schriften hcrausgegebcn yon der 1\onigl. prenB. Akad. 
del' Wissenschaften. Bd. XIV. 3. Abt.: Ta.gebilcher I). Berlin, H. 
Behr's \' erlag (Frdr. Fcddersen) L!) Hi. G44 S. Lex.-8°. - 20 At, geb. 22 bl{. 

Ein llinweis auf das S. l - G2 dieses .ilingst crschienenen Bandes 
Hillende ,,'l'agebuch del' Heise nach dem Heich 1788" [18. Sept. bis 
8. 1\'ov.] wird ~fanchcn willkommcn seiu. Del' 21 jiihrige Gottinger 
Stlldent, der auf dieser Heise fUr ihn bedeutnngsvolle 'rage in ~lainz 
mit Georg und 'i'herese Forster, in Pempe1fort mit Frdr. Hnr .. Jacobi 
yerbrachte, hat die Eindrlicke wiedergegeben, die ),[arburg, die Stadt 
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Iluch Lngr unci Ballart, die> tTniycrsitat mit ihren Lehrern und StndC'ntcll 
au( ihn g<'luacht habell. AlIch die Waldecker wird ('5 rciz(>n zu ('r· 
rahrell, was 11. iiber ihrp lIuuptstadt und di(' husUinde ihrC's !.undes 
gC'srhell nut! crfragt halmit dem \\'issensdurst Hi .. sozialc Einrichtungen, 
fUr Wisst'llschaft lInd KUllst, del' den jungcn AufkHircr. mit del' Ge
fLihlswHrm£', die das ~litglied des Berliner rC'rcdlungsbulld{'s (nm IIcnricttc 
lIerz) (>rfiillt(', In .\1'0\5('11 wie in )larburg hekundetc 11. "cine Art 
Lridt'llsciwft int<.>rcssanten Jllenschen nahc ZlI kommC'll, vielc ZLI schclI 
und dips£, gelHw Ilnd sich in der Seclc ('in Bild ihr('r Art unci Wrise 
zu madu?u" (so schildert er L825 in den .. Bridell an rim' Frcundin" 
rlickblichnd den Drang, drr ihll in jrnrr Zeit Illit vif'len sriller Zeit· 
grnossrn IH'srchC'). In Marhurg (darUbrr S. 18 -25) hat cr all C'inC'1ll 
'rage sicbcn Bcsuthc gelllacht, zUllleist mit lilllgcrclI Ullt<'rrrdllngcn: 
dir Pl'rsolllichkeitsschildrl'llngell, die cr \'011 dl'm Juristcn Sri chow, VOII 
dplH ~Il'dizinrr Baldinger rlltwirit, gcbclI im Grullde uur die ihurll an
haftcndrll Schw[chrll wieder - sie haben sich dCIll 'I'agcbuchschrcihcr 
sehllrllcr aufgrdrilngt nls ihrc rcrdienstc Hill WissclIsehaft Ulld Iloeh
sellul(l (fUr Baldingrr vgl. cincn Aufsatz \"011 Frdr Wirgand in Ztschr_ 
!l!I, HO IJ hrs. S. 11 I.). .\uch an den wohIIllPill{'IH.l brhall<ipltru nbt 
11. zUlllrist seinrn \\'itz. ~Die l'lIiv('rsiUU soil sellr schlccht s(lin und 
d('r Landgraf nichts darauf H'rwelltien. H Auf (lincm Ball in ~larburg 
_warell die FnuJ('nzirnmer alle sehr hiiBlieh". 11 hat \"ielleicht nul' 
ill dcm ('rst('n Falle ungerecht geurteilt, er zeigt si ch liir Frauen· 
schonheit iibrrall ung<'uwin empfanglieh. ,.,Als Stadt betrachtet ist 
~ll.trburg Iricht die hliBliC'hst(l lInd lInangen('hmste, die man sich drnken 
ki.IIlIlM als das Ideal 1I,'s erkcnnt man Icicht, w{'un Illall den jungcn 
Krisenden \"{'rfolgt, breite ebene StraBtll und groBe ans('hnliehe lIiiuscr, 
das Alter er~chrint ihrn keinrswegs an sich reiz\'oll. Zu warrnherziger 
Bewtlndprung hcwegt ihll der Anblick der Lalldschaft \'0111 SchloJ3turm 
:IUS, ('r .. kollntr :-ich nicht satt damn sl'hen", er rntwirft ein grcilharcs 
Bilt! des Opschautrn. \'g!. IIlCillCIl bcziigl. Anfsi.ltz in Oberhess. Ztg. 
v. '.>.1. Okt. HlIf) '2. Bl. 

So sind dieses und die anderen T<lgl'blkhrr d('s Bandcs, d('ren 
eincs Ober eine Hcisc nach Xorddeutschland \"011 Lcitzmann selloll 1&).j 
veriHfcnllicht worden war, fUr die illtime Erkelllltllis del' werdenden 
geistvoll('n Personlichkeit H."s und del" damals si ch abloselld('1l gcistigclI 
Stromungell von hohem Interesse. Den meisten I:{allm des Band('s fliHen 
di.\S 'I'ugebuch del' H('ise !lach Paris und der Schwriz 17HH (S. 7G -'23:2, 
uur Paris S. 103 Uti) llnd die in Paris 1797 98 entst<:Uldeuen .,~Iaterialirn 
Bd. IM IS. BM (Hll), in deneo nns hcute so ruanche iibl'r dcn franzo
sischrn Xationalcharakter ausgesprochene feinsillnigr Bemerkungen 
brsondrrs :lnzirh(,1l mogen, wiihrend wir tiber d('n Mange] I>olitischen 
Interessrs erl)tauut sind 

)lit diesrll Tagebiichern beginnt eine nrue B. AbteiluIIg del" groBen 
.\usgahr \'on H."s (iesarnmeitell Schriftcn. Bd. I IX, woa l~ hrrausg. 
\"on "'lb. Leitzruann. umschlieBen die Wel'ke. Bd. X XII di(' politischell 
I)eukscilrifteu henwsg. \'on B, Uebhardt. Bd, I -XII in 15 Bi.ind('n ('r· 
sC'hicn('n kosten geheftet .It 107,50. gebllndcn 137,60. Jedpr Band ist 
einz('ln kiillflich. .\lIch dir Bricfe sollen ihr einveriribt werdrll. Die 
.\lIsstatiullg erscheint del' IlOhen Aufgabe, welt-he die Akadl'lIIie unci 
dip ilrI'<IlIRg'l'iH'r llisru, durchaus angemessen. 

]t[aruurg. K. lVellck. 

Zt!it!Sclll·. Ill\. 00. IG 
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242 A. Besprccllllngen und Nachweise. 

}~alllili engesclLi c htJi che nliittel", Jahrgang 14, 191G, Heft 1- 7, Januar· 
Juli , Ycrlag von H. A. Ludwig Degener in Leipzig. 

Ein sehr ausfiihrlicher und inha1treicher Aufsatz des Oberpfarrers 
Knott behandelt .,die Freiherren Riedese l ZIl Eiscnbach": 
Cl' ist illustriert durch ein Riedcselischcs Exlibris , 2 fcine Ubbelohdischc 
Ansichtcn, 5 Nachbildungen voJ] Orabsteinen des Geschlechts und cinen 
;\blafibrief von 1455. Eill Zusatz mit einer Hiedeselischen Ahncll
tafel steht noch anf Seite 209. - Professor Dr. O. Ho I1 er stcUt in 
del' Arbeit .,AhncJltafei und Soziologie" cinen lehrreichen Ver
gleich zwischen dem in Paul Shacks Buch "Meine Ahnentafel" veI'
ijffentlichten Material und "Goethes Ahncn" (von Dr. C. Knetsch ) an. 
AuBer diesen heiden Aufsiitzen finden sich gcschlosscllere Nachrichten, 
die unser Land betreffen, nicht. H u S U 11 g fnhrt seine Arbeit libel" 
"Das Protokollbuch des Kaiser!' Hofpfalzgrafen Theodor Heillking". del' 
zeitweise hessischer \Tizekanzlcr zu Marburg war, fort. In 2 Aufsiitzen 
von Cad SchBner "Das Stammbuch des Heiruich Zailradecky von 
Zahradek:l (von 1602-1609, in ' der Zittaller Ratsbibliothek) und .,Das 
Stammbuclt des Georg Hirckel" (von 1599~1G18, im Staatsarchiv Ztl 

Wiesbaden), fill den wir einige Eintragc crwiiltnt, die fUr Hessell [ntcresse 
haben: im erstcn von Oraf Johann Casimir von Erbach (mit Wappen) 
und den Grafen Christian und Wolrad von Waldeck, cbenfalls mit \Yappen , 
alle 3 ails dem Jahre 15!J9, in dem zweiten die Eintrage von .Philipp 
Wilhelm v. Bellersheim 1607 lllld Erich Volkrnar v. Berlepsch 1GlO. 
Ausfi.ibrlich besprochell ist Wilhe'lm Diehls Bud "Alt-Darmstadt;< 1913 
(von Schilling-Trygophortls), das Work von Karl Bra.ner tund Schnapper
Amdt) "Sludien zur Geschichte del' Lebenshaltung in Frankfurt am 
:\lain wi:ihrend des. 16. und 17. Jahrlwnderts~~ (von Nuumann) llnc1 
,.Ein Jahr an bciden Frollten" von Karl Freiherrn von Berlepsch (von 
Wecken). rereinzelt finden si ch Nachrichten lIbel' die Familien Betzold 
in Cussel (S.155), v. Braul1stein (Nebenzweig del' Grafell von Wittgen
stein-Berlcburg) (8. G'», Diel in )'lainz und Kassel (59), Ebcl in OieBen 
llnd Darmstadt (2H), Erkcnbrecht in N"auheim (GO), v. Fries in Hesserl
Homburg (GO), v. Grolmann in OieBen (86), Hoefer in Kassel (GO), 
:Mensching, Prange, Tegetmeyer im Schaumburgischen (29, 30, 126), 
Roux im Reg.-Bez. Kassel (156), Strack in Elnhausen und Michelbach 
(215), v. Uffeln (219), Follenius, Hessemer, Merck, RUdiger, Schlosser, 
Vogt, WaIter im Dannstadtischen (155, 187, 215). Vgl. Ztschr. 40 , 288. 

MaJ"burg. C. /{netsch. 

n er Deutsche }fe l' old, Jahrgang 47, 1916, NI". 1- 8, Jauuar-August. 
Wichtig Hir Hessen ist dol' Aufsatz von K. Klitscllcr "die 

Xachkomrnonschaft del' linkell Landgrafin" , worin nachgewiescn wird , 
daB aus del' Ehe von Margarethe, Landgraf Philipps lincl der .!\farga
rcthe von del' San! 'l'ochter, mit Johann Bernhard von Eberstein eille 
zaldreiche Nachlwlllmenschaft entsprosscn ist, die IlCut.e lIoch biGht. 
Die Ahnentafel dol' Sophie Magdalene Benigna Grilfin Zll Solms-Utphe 
( 1707~ 1744) behandelt K. v 0 n S t 0 ck h a III m ern (anf S. 97~98) . In 
dern Aufsutze ,.Eino heraldische Ungehcucrlichkeit· ' wird von Dr. Wilrth 
die Entwickelung des Siegelbildes del" Studt J, i ch geschildert. Prof. 
Hauptmann erzilhlt von "Eines llofpfalzgrafen 'I' ii.tigkeit" , d. h. von 
dcm auch in den Familiengeschichtlichen .BliUtern vorkommenden lles
sischen Rat und \"izekanzler zu Marburg Theodor Rei n kin g (1590 
- 1664). Dazll ist !loch del" llinweis anf S. 95 zu erwiihnen. SchlicBlich 
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finden sich noch auf S. 3- D llnrl 18 Nachrichten liber die Familie 
v. Grolmllnn. 

lJlm'bm'g. C. Knetsch. 

Db er die .Frankcnbcrgcr Familie LIICllIl finden sich Ergunzuugen 
uml Bel'ichtigungen im Hand "28 des Deutschcn GeschJechter-
1J u c h s (Genealogisches lIandbuch BUrgerlichcr Familien), llggb. von 
DI'. jur. Bernhard Koerncr (Gorlitz 1914, C. A. Starke), S. 363-371 
zu Bd. 20, 273 ff. und 25, 317 ff., besonders den in Rauschenberg 1582 
geoorenen DJ'. Lorenz Lllcan, der 1614 Dorothea. v. HeBberg heiratete 
und 1648 in Witzenhauscn als A mtrnann starb, den BegrUnder des 
Oberrieder Stamms. 

]n ocr "Christiicilell Welt" 19IG, Nr. 24-~6 hat Johs. 
j<'e lln er in drei gehaltvollen Anfsiitzen ,.Zur Wiirdigung August 
Y i I III ars" die Ergebnisse eigener Studien verwertet, zu denen ihn 
Jlopfs aufschluBreiche und bei all er Einseitigkeit doch grundlegcnde 
Biographie gcfiihrt hat. F. deckt iiberzougend die Holle Mf, welche ill 
\'ilmars Entwickelung vom Rationalistcll zurn Romantiker die Sprach
studien, seit del' erstell Bckanntschl.lft mit Jae. Grirnms Deut.seher 
Grammatik, gespielt haben, wozu dann, durch die Briidcr vel'mittelt, 
die Beschiiftignllg mit Goethe und schlieL1lieh entscheidend (lie Ver
bindung mit lIasscllpflug getreten ist. Er erkliirt dus ZwiespaJtige seines 
Wesens dura us, daB er ne ben seiner starken, b6Mst personlichen und 
lUleigenniitzigen EigenbetiHigung schon seit den dreiBiger Jahren erst 
als Yertrancnstllann, dann als l\litglied del' Hegierung wirken lllufite. 
Er wcist mit feinem historisehen Verst1lndnis lla.ch, wie tief V. im 
hcssisehen Volkstutll wurzelte, er untersllcht und begriindet die Er
scheinung, daB derselbe Mann, del' viele del' Hesten unseres Landes gestarkt 
und erllOben hat in schwcrcr Zeit, undere auf cine verhi.ingnisvolle BallD 
riB, und wicder bei anderen, die wir hochscbtitzen, eine an HaB grenzende 
Abneignng erregte. ltlit alledem ist er erfolgreich bemiiht, ein gerechtes 
Urteil libel' die Gestalt unci Personlichkeit des :Mannes herbeizufiihren, 
in dem wir .!lessen doch unbcdingt cinen uer Grol3ten unseres Stammes 
erblicken milssen. 

Das Tragische in V.'s Lebenssehicksal tritt bei F. noch sWrker 
hervor als bei Hopf. Es /'indet schlieBlich seine Kronung darin, daB 
er, del' in den vierziger Jahren jedem germanistischen Lehrstuhl zur 
Ehre gereicht hiitte und del', wie wir jetzt durcll F. erfahren, 1847 
nahe daran wa.r, einen solchen in i\Iarburg zu erhalten, si ch seit 1850 
in del' theologisehen Fakulttit zerrnartern muBte, flir die er kein aus
reichendes wissenschaftliches Hiistzeug mitbrachte no ch erwarb. - Flir 
r:s akadernische Zeit hat del' VerI. auch ilie Akten des Marburger 
Kuratorilllns und del' FakultiLt herangezogen. 

Ein sonderbarer Irrtnm ist F. passiert, indem er die "West
deutsche heitscilrift fUr Geschichte und Kunst" fUr ein katholisches 
Organ und den Utrechter Professor Oppermann Hir einen ultramontanen 
lIistoriker hielt. - Und dann sollte cin Hosse am aUerwenigsten von 
den G e bl'lidern Grimm sprcchen! 

Gottingen, z. Z. im Feld. Edward Sclwdde1'. 

C. HonG, Pfarrer in Windcckell, Uagister Konfad CleB, clrr erste 
evangelische Pfarrer von Kesselstadt: Ilanauer Anzeiger 
19lG, :\'r. un u. 138. Juni 14 u. 15 . 
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CIC'6 stammte aus \\,indcckcll, wurde 153-1 prarror in Kcsselstadt, 
tIIit dem damals noch IHlrnigheim vereinigt war, UlH.I 15G3 Superintendent 
zusammen mit dem aus Steinau gebiirtigcn j\ikolaus Krug. Als sol chef 
hiC'lt er <1i(' ri~itatioll \'on 1577 ab und starb jr<1enfalls illl ;\Iiirz 158H. 
Es cmpfiC'hlt 5ich auch in Zeitllugsaufsatzcn wenigstens kurz die lIer. 
kllnft dC'r bC'llutzten {,lucllen allzugcbcn. lIier handelt cs sieh wohl mu 
Aktcn des Jlunauer Konsistorialarchivs illl Staatsarchiv ZlI l'larburg. 

Fritz lIa('k('lIherg. Elise "oIl l[ohellhullsen. Einc westfiilischc 
Dichterin und Obers('tzcrin. 1. Teil: Zcitschrift rUr \'utcrHindische 
Geschichte oud Altertumskundc (Westfalens) 73 (MUnster 1915) I, 
1l5-li~. 

Der 11. reil ist ll':l.ter der OhC'rschrift: "Elise von Hoheuhausen. 
Eine rorkilmpferin und llhersetzC'rin engiisciler uurl nordalllC'rikanischer 
Dichtung" a!~ )Hinstt'r~che Dissertation 1913 ersehienell. 1<:lise wurde 
als die iilteste Toehter des bekaullten kurhessischen Gl'llC'ntls Adt\m 
Ludwig Oehs 1789 in Wa!dau geboren nod heiratete ISO!! den dama
ligen Untel"J~rilfektE"n LC'opold FrC'iherrn von 1I0henhansen in Eschwege. 

SI)rcnger, .J 0 S II a S t e g III ann, dC'r Dichter des LiedC's .,Ach bleib mit 
deiul'r Goade"": HC'imatglocken. E,'aogelisches OemeilldC'blatt fiir diC' 
Hesidellzstadt ~Icilling('ll. 19 Hi. August. 

Geboren Zl1 Siilzfrld unter lIenneberg im Jahre 15HH, starb als 
SuperilltC'lldC'.nt llnd Profpssor in Hinteln lIJ:32. Der Aufsatz beruht im 
wC'sentlichell auf Fr. :\Iotz, JoslIa Slegmann. Programm des Gvmnasiulll 
Bernhardinulll in )Jeinillg-en. ~[einingeu 1B88. 

Y. Yerlassullg und Recht. 

\'erzeichnis hessischer WeistiimC'r. l'nter l\litwirkung VOIl 

J)r. Georg Fink bf'arbeitet von \\'ilhplm )liiller. (Arbeiten der 
lIistorisehC'1l Kommission fOr das GroBherzogtum !lessen\. Darrn
stadt, lIistorischer rerc'in 19W. 1\', 96 S. 

l'nter rHessen" im Sinnc des "erzcichnisses ist nUl" das Groll
hcrzogtulll Iicssen, dirses aber in seinem vollen heutigen Umfallg vcr
standen. Die Yerzeichllisse selbst sind nach den drei Provinzcn und 
in diesen alphabetisch gcordllet. 

DC'r Begriff "W('i~tlimer" hat illl Lauf der Arbeit Illl.'hrfach gC'
wechselt: l'r wun.le narh und Il<lch so weit gefaBt, daB auch Gre!lz
bescilreibung('n, Burgfl"iC'den, Eidf'sformein u. dgJ. damntcr verstandrll 
WUl"dcll. ..\ndrerscits wurde im \'erlauf davon abgeseben, die Quellcn 
del" StudtrC'cilte systelllutisch zu \'C'rzeichnen. Du diese Arbcit bei dC'1l 

• 
wichtigsten Stiidten, ~Iainz uod Worms, gctan zu sein seheint, wiire 
cs doch \\"ohl der ~hih(' wert, auch bei den andern Stiidten diesel! 
Fragen nachzugehen. Oagegen dlirften Grenzbcschreibungen bei der 
Oberfiille dps in den IllCistell Gemeindearchivell liegenden Stoffes einer 
andern be~olldern Bearh{'itung zllzuweisen sein. 

In dem so festg('legtell HahlllC'1l hat del' Bl.'arbeiter zuniichst das 
(l'iche gedruckte :Jfaterial verzC'ichul.'t. Dazll hat er auBrrordentlich 
zahlrrichcs ungedrucktps ~Iatcrial ailS den Archiv('n beigebracht, \'or 
allrlll aus dl.'lll Haus- und Staatsarchiv Zll Dannsta<it, abCl' auch aus 
andercn staatlichcn, stiidtischen Ilnd staodeshl.'rrlichen Archi\'en. \"011-
standigkeit war dabei naturgema3 noch nieht Zll erzielcD. Liegen 
doch so \'ir!e Weistiimcr und wcistulllsartige Urkuuden ill den Archiw'll 
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nicht in def dafiir vorgcschcoen Abteiiung, sondcrn zerstrrut inProu'l3· 
aktcll, sodaB sic nur durch Zufall zutagc kommcn. Abef das \'01'

li('gcndc Yerzcichnis will jn vor all cm zur Sammluog d('s wcitcfrll 
bisher def Forschung cntgangC'uen Stoffcs anrcgC'll. Bcsondcfs in GC'
meilldearchivcn ist sicherlich !loch vjries einschHlgige vorhandcl1. 
' ·c rmutlich wurde sehan die Durchsicht def in dl'n )etztC'n Jahrcll uuf· 
gestcliten Urkundenvrrzeichllisse manches ~rgebni s zeitigen. 

Aber allch so sehon ist def Ertrug der Sammclarbcit, wie ihn 
das \'erzeichnis aufwcist, erstaulllich rcieh. Wohl Silld Wcistiimer aus 
sehr friihcr Zcit spiirlich vorhandcn. Aber sehan im 15. Jahrhundert 
wuchsen die Zahlen llIiichtig an, urn im Hi. und 17. zu eiller st<lrken 
Plut zu werden. Fur die ortliche Geschichtsforschung, wic rur die 
Erforschung del" Rechtsgcschichtc lInsers Landes ist ein reicher Stoff 
geboten. 

Offenbaclt. Dr. Ed. Becker. 

Franz Gottwnltl , Die Yertrettlng <ler kleinC'n nichtadligcn 
Grundbesitzcr (Hauern) inden I\ammcrn der dl'lIt schl'1l 
Rtaaten sl'it dem 19. Jahrhlllldert. {I)argelegt an dl'r Hand 
d<>r Yerfassullgs-Urklllldell einschlie6lich der Entwiirfr.l Greifswaldrr 
phi!. Dissrrtatioll. Berlin UJl5. 147 S. . 

Die ,\rbcit gehilrt zur (lruppe der Ztschr. 49, 2HU grkcllll
zcichneten nissertationen und streift die Yerfai\sungen des KOlligreichs 
Westfalen (S. 13 ff. ). \\'aldecks "om W . . \pril lBW (S. :20 Fr.l, des dem 
kurhessischell Landtag Yorgelegten EntwlIrfs "0111 15. FC'bruar UHf) 
(S. 3:2 ff. ), der kurhessischen \'erfassullgsurkunden Yom 5. Januar JH:H 
(S. Ti ff.) und 13 .. April 185:2 sowie der waldeckischen Ycrfassung yom 
17 .. lugusI IH52 (8. lU). 

,,1. Wirtschaftsgeschi c hte. 

Lorellz Cn"'IHl ri. Die' Entwickelung de s lIanaucr Edelmctall
gewerbes "on seiner EntstehungimJahre J5!17 bi sz ulll 
J alne 18 78. Elberfcld Ul1U, 8°. US S. Frciburger Dissertation. 
1,50 .It. 

Seit Louis Sponsel, der jctzige Direktor des GrUnen Gewolbes 
!lnd Kupferstichkabinettes zn Dresden, im .Jahre 1800 in der "Buyrischrll 
Gew('rbe-Zeitun~~ eillc kunsthistorische Studie libe'r die lIamlller Gold
schmiedekunst flir die Zeit bis etwa 1 iOO, hat erscheinen las5(,11 -
die erste wis~enschaftlichc Arbeit liber diesc Industric .~ ist weder einc 
Fortftihnmg der Arbeit S}Jonsels, noch eine weitcre Stlltlic liber die 
lIuuptindustrie !lanatls erschicllen (von Dr. Grnmbows Spezialstudi(' 
"die' Beschiiftigungs- und Lohnnrhll.itnisse der Arheitue'hmer in den 
!lunauer Edelmetall- und Edelste inindustrieen im Jahrc 1905 k abgeschcnL 
Schon tl.US diesem Grunde ist jedc Xencrscheiuung Zll begriiBen. Casparis 
wirtschaftshistorische Arbeit aber verdient in gaoz besondercr Wcise 
IInserc Beachtung und den Dank Hanaus, faBt sie doch zum erstell
Illule, auf grlindlichem ,\ktenstudiulll beruhend, die histori~c hen sowohl, 
wie die wirtschaftlichen Gesicht!:i}lunkte ZUi\i.unmen, Ulll sie zu eillem 
vortrefflichen Ganzcll zu ,'e rschmelzen. Die Studie glicdcrt sich in 
sechs Kapitel: Im ersten werden " Die niedt'flandisc hen Einwandcrungen 
in Dcutschland w1.ihrend des 16. Jahrhullderts und die Grlilldung VOIl 

Xeu-Hanau durch die eingewl.tudcrten XietlerHindcr k bchandelt w1.ihrend 
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das zweitc in ganz vortrcfflicher Darstellung "Oil' allgemcincn gewer!J~ 
lichen ZusUinde Ncu-Hanaus im 1. Jahrhundert nach seiner Griindung" 
bcspricht. Kapitcl III behandelt "Das HanuLLcr Goldschmicdchandwerk 
im L7. Jahrhundert, seine erste Blntczeit untel" den nicdcrliindischen 
Gold- und Silberschmieden": wciter werden dann .. Das ll"nauer Silber
schmiedehalldwerk bis zum Beginn des W. Jahrhunderts" und .. Die 
lIananer Goldwaren-Industrie von def Weudo des 17. Jahrllllnderts bis 
11111 das Jah .. 1800, ihre zweite Bluteperiodc: die Zcit def franzosischen 
Gold- oder GalanteriearbeiterM und im ietztcn Kapitel "Die Han<lucr 
Edelmetall-Tndustric vom Beginn des W. Jahrhunderts bis zum Jahre l873 M 

sorgHiltigell kritischcll Forschnngcn nnterzogcn und deren Ergebnisse 
scharfblickcnd vcrarbcitet. 

Wenn im ersten Kapitel, bei der \'orgeschichte und Oriindung 
\'on ~eu"Hanau (S. 22) gesagt wird, die Gegenslitzc zwischcn den beidcn 
Stadtgemcinden Alt- und Neu-Ilanau scien durch Jahrhunderte hindurch 
so groB gewescll, daB man erst im Jahrc 18U3 eine Vereinigung del' 
bis dahill getrenllt verwaltetell heiden Studte habc vornehmcn kunnell , 
so entspricht dieses nicht ganz den tatsiichlichcn '"erhiiltnissen. Scholl 
bald nach dem Drei3igjiihrigen Krieg ist die Sprache, um nnr eins Zll 

erwiihncn, in Neu-HanilU meist ganz d('utsch - nul' die beiden KircheLl
gemeindcn hehielten die Sprache del' Grunder bci , die franzusische 
Gemeinde sogar noch bis heute (aber wohl nul' !loch Hir kurze ZeiO, 
die Spruche der Stadh'erwaltung war von Beginn an deutsch. Was 
jedoch sich wenig geiindert hatte, war: AIL-lIanau bJieb ZUll1cist dus 
kleine Ackerbaustiicltchen, Neu-Hanau dagegen die Industriestadt. Eill 
hoher Wall und tiefer Graben trennten die beiden Gemeinwesen, lInd 
1I11r eine schmale Briicke Hihrte aus del' NOllstadl in die alte Stadt hin
Liber. Erst gegen Ellde des 18. Jahrhllnderts legte man dieses sttirende, 
jedeo Verkehr hindernde Festungswerk nieder und hillte den breiten 
Graben zwischen den beiden Stadten nus. So entstand der heutige 
ParadepJntz. Obwohl nUll die beiden Stadte ooch bis 1833 gctrennt 
verwaltet wurden , waren doch wohl scit einem Jahrhunclort kaulll !loch 
erwahnenswerte Gegens~itze vorhanden , einigc althergebrachte Frciheiton 
der Altstiidter Burger blieben ja aLlch spliter noeh bestehen. Die lLaupt
lIrsache derlangen 'J'rennung war, wie gesl.lgt, einmal eine rein ilutler
liche, danu aber war es die Gcwohnheit, am Althergebrachten ZLI 

hangen, das .,Festhalten am Alten", allch weun dieses si ch Hingst iibcr" 
lebt hat. Die weiteren l'ntersuehungen Casptu·is fuhrten u. il . aueh zu 
del' Feststelhmg, daB llicht durch die Aufhehung des Edikts von Nantes 
(1685) ein neuer Aufschwllllg der HamUler Edelmetall-Industrie hcrbei
gefii.hrt wurde, wie seither von den Jlanaucr Geschichtsforschcrn be
hauptet worden , sondern daB dieser Aufschwung Jl<lllptsiichlich durch 
den ErlaB des Freiheitspatents des Landgrafell \Yilhelm rJ)1. von 1736 
veranla3t warden war. - Dem Yerfasser ist es , mangeJs zugii.llg1ichen 
Quellenmaterials, Ilicht moglich gewesen , seine Forschungen Ober da~ 
.Jahr 1873 hinaus Ruszudehncn, was schr beklagt werden mllB: cbenso 
bodauerlich ist allch der Mangel an Aktenstiicken <IllS dem 17. uud 18. 
Jahrhundert, welche Ober das innere wirtschaftliche Leben der Zunft 
Auskunft geben konntcn: do ch .,quod non est in ariis, non est in 
mlludo"'. Diese :\HingeJ schm~Uern jedoch <IllS '"erdienst Casparis nicht , 
die Studie verdient uneingeschranktes Lob. 

Wo nun (lie Aktell versagen uud die Darstellung daher lUcken" 
haft bleiben llluBte, wird jeder, welln auch noch so kleille Reitrag, der 
das wirtschaftliche Lebeu der Hanauer Gold- llnd Silberarbeiter all! 

, 
• 
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Ende des 17. und .\nfang des 18. Jahrhunderts etwas aufhellen kann, 
willkommen sein. Und da hat sich im Archiv des Jlanauer Geschichts
vereins gcrade jctzt das T<lgebllcll (ein Folioband) des yon Caspari 
rnehrfach genannten (Hen rich) F C I' e i n gefunden (vgJ. S. 76, 79 u. 8:3 ff.). 
1n del' Hauptsache sind es nurJ;'amiliennachrirhten, die Ferein auf
zeicimet, HiI' den Familienforsrher mehr yon Interesse! rus flir die 
Wirtschaftsgeschichte. Aber aJs Gold- und Silbcrschmied notiert auch 
Ferein einiges, dus sein Geschiift bctrifft. besondel's libel' seine :'tleister
se haft, seine Gesellen und Lehrlinge. Im Jahre 1691 wurde Henrich 
Ferein zu Hanau geboren als Sohn des aus dem Haag in Holland 
sb.uumendel1 Wilhelm F., welcher zuletzt in Worms seinen Wohnsitz 
hatte und bei del' Verwi.istung del' PIalz lInd del' Zerst6rung von Worms 
durch die Fntnzosen 1688 nach Hanau Allchtete, wo er 1698, etwa 
!:i3 Jahre alt, verstarb. Ferein senior scheint ('in Silberschmied ge
wesen zu sein, d,l 1692 in Hanau ein F. als Geschworner dieser Zunft 
geoaont wird und F. junior kann, wie Sponsel (a. a. O. 487) augibt, 
sich nicht SChOll 1696 in die Zunft haben ,tufnchmen lassen, da er 
damals el'st flinf Jahre alt war. Nachdem Henrich F. eine vierjUhrige 
Lehrzeit bei dem Silberarbeitel' van del' Borcht durchgemacht (Lehr
geld 50 Gulden), tUld dalltl no ch ein halbes Jah!' bei seinem Lohr
meister als Geselle gearbcitet haLle, ging er 1710 auf sechs Jahre 
nin die Fremdc": in DUsseldorf lernte er bei Juwelier Sander noch 
ndie Golclarbeit" und verpAichtete sich, noch drei Jahre, bei einem 
Wochenlohn van I/~ Taler, zu bleiben.· lm Jahre 171G in seine \'ater
stadt zuriickgekehrt, baute sich F. sofort .,seine E!)sc", d. h. er machte 
sich selbsUindig, wurde auch sofort Biirger und legte den Biirgereid 
auf del' Kallzlei ab. "on Jnteresse ist nun, was Cl' iiber seine i\leister
schaft sagt: "AllIIO 1718 den 15. Febr. Lin icll Meister word en auf 
Gold und Silber, bezahlte an llel'rn Marchalld den AeHel'll 75 Gulden 
in die Lude und 2 Gulden fnl' die Zusammenkommen. Habe auch 
clenen Herm odeI' Meistern no ch eine Mahlzcit geben, als un warcn 
Herr Marchand \'atter und Sohn und Hen Hodiger: diese 3 als Silber
arbeiter und HeIT Petter (d. h. retter) d'Orville <lIs Goldurbeiter ... 
Anl10 1719 den 28. Okt. muf3te mir HelT Marchand, als damaliger 
Zunftmeister, meine 75 Gulden wiederumb geben, wcilen die Artikul Zll 

alt lmd verworfen warden, und also die l''1eistcrschaIt nicht konnte 
behandhabt warden." F. war also ill dem fcstcn Gluuben, daf3 die 
Zunft Zll Hecht bestehe lIncl ihn unbedingt aufnehmen dUrfe (vg I. hier
Zll Caspari S. 79). Die Aufzeichnnngen Fereins libel' seine Gesellen 
und Lehrlinge gehen durch 15 Jahre (1718- 1738). und da ist cs sehr 
interessant zu seheu, daB er, obwohl fast stets mu mit einem oder 
zwei Gesellen arbeitend, w~ihrend diesel' klll'zen Zcit 36 Gesellen hatte. 
Die meisten treten im Herbst odeI' anfungs Winter ein und verbleiben 
zwei bis drei 1Ilonate, odeI' !loch klirzere Zeit, eillige auch 12 Jahr, nul' 
zwei Gcsellen arbeiteo Hingcre Zeit bei F.: del' ('ine 7 Jahre, del' amlere 
11/2 Jahl'e, beide sind ans dem bel1achbarten Frankfurt, die iibrigen 
\'Crteilen si ch auf das ganze Reich (3 aus Straf3bul'g, 2 ans del' Schweiz). 
Man ersicht, die Arbeit mehrte si ch gegen den \rinter (Weihnllchten), 
wie dies auch heute del' Fall ist. Del' \Yochenlohn betrug 1 bis 2 
Gu.lden, einige male auch wenigcl' ais 1 Gulden. An G"esellenlohn vel'· 
uusgabte F. wiihrend del' genullllten .15 Jahre im ganzen 1034 Gulden. 
Die GeseJlen sind sowohl G01d- wie Silberschmiede, all ch 2 DoseD
macher sind darunter. Bei zwei GcseUcn wird "Weil-Arbeit" vcnncrkt, 
"hat bei del' Weil gearbeitet", wie es hcillt (sic arbeiteten also im 
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Akkord) : " ieh gab ihm vor die Mark 1 GuJden, hat sich die Lichter 
selbst angcschafft (es war im Dezember) und machte cincn Degen vor 
Gnild. llerrschaft, gewogen 277/8 Lot". Die Zunftordnung von 1610 
verbot einen StHcklohn llnd Arbeiten im Akkord, sie 1St in diesem 
Punkte demnach nicht mehr 1m Gebrauch. An ]~ehrlingen hat F. nur 
4 ausgebildet: einer Jernt 3 Jahre die Silberarbeit und 11/2 Jahre die 
GoJdarbeit und zahlt an Lehrgeld 100 Gulden: drei andere lemen 
8 Jahre die Gold- und Silberarbeit, 7 Jahre als Junge, das achte er· 
halten sie a]s Geselle einen Wochenlohn vou 1/4 bis 1/2 Gulden: bei 
cinem £tinften, der fortJief, waren 5 Jahre I~eh.rzeit und 100 TaJer Lehr
geld ausbedungen: ein sechster, der gleichfalls forUief, sollte 8 Jahre 
lernen, ,,7 .Jahre als Junge, das achte Jahr a.ls Geselle". Unter den 
vier zuerst genanntcn Lehrlingen befindet si ch all ch ein Henrich i3issinger, 
cine Firm:'L Bissinger gehart heute no ch zu den angesehellsten Juwe
lie rell und Bijouteriefabrikanten lIanaus. l\lit dem Jahre 1733 brechcn 
die Anfzcichnungen, die fUr unsern Zweck nichts weiter me]lI" enthaltcll, 
ab, Hnd im Jahre 1736 verstarb Henrich Fercin nach kurzcr Krankheit, 
45 Jahre alt. 

Hanau. 1!)rnst J. Zimmermann. 
Kurhcss isches Stntbuch. Zweiter Band. lin Auftrage der Pferdezuchl

kommission der Lalldwirtschaftskammer fUr dcn Regierungsbezirk 
Cassel bearbeitet von W. G aed k e , Kgl. Gestlitrelldant in Dillenburg. 
Cassel, Drnck von Weber &: Weidemeyer 191415. 50 u. 44.0 S. 

Wul{leckschcs Stutbuch. Erster Band. Bearbeitet von B i e I er, Gc
stiitdirektor. Dillenburg, Buchdruckerei E. Weidenbach H1l2. SS! S. 

Nassulli schcs Stutbuch. Erster Band. Im Auftragc del' Stutbuch
kommissioll del' Landwirtschaftskammer flir den Regierungsbezirk 
Wiesbaden bearbeitet von W. Gaedke, Kgl. GcsWtrendant ill Dillen
burg. Wiesbaden 1913. \Terlag des Nassauischcn Stutbuches, Rhein
stral3e 92. XXYI, 314 S. 

Die von Dr. Sprenger-CasseJ fUr den ersten Band des kurhessischen 
Stutbuches (1903) bearbeitete geschichtliche Einleitung Uber die Ent· 
wicklung der hessischcll Pferdezucht wird im vorJiegellden Band bis 
1913 fortgesetzt. FUr Waldeck hat Bieler, fUr NassaLl Gaedke klll"z cin 
geschichtliches Vorwort untel' Benutzung von Archivalicn aus Mal'burg 
und Wiesbaden vcrfa.l3t. 

Joh. Schultzc, Teichwirtschaft odeI' Wiesenkulturr ·Der 
\"orschlag eines kurmainzischen Beamten von 177G: Archiv flir 
Fischereigeschichte. Darstellungen und Quellen. Uerausgegeben VOIl 

Emil Uhles 7 (Berlin 1916), 61- 71. 
Abdruck eines Gutachtens des Amtspraktikanten [{ad Will zu 

Orb und Bmgjofl aus dem Marburger Staatsarchiv. Die aus frliheren 
Arbeiten des Verfassers (Zeitschr. 48, 342 H.) bekanntcn Feststellul1gen 
libel' den Niedergang der Teichwirtschaft und die ha here Hewertung der 
Wiesenkultur im 18. Jh. mit Riicksicht auf die Bedlirfnisse der Yiehzllcht 
werden durch diese VertHfentJichung gut gekenllzeichnet. 

W. Koch, Ansbach: Eill gerichtliches Ye rh or llnd Ycrurtei
lung von Fischdieben imJahre 1575: Archivfiir Fischerei
geschichte. Darstellungen und Quellen. lfggb. von Emil Uhles. 
lIeft 7 (Berlin, 1l. Parey, 1916), 73-88. 

Das von dem hessischen Amtmann Antonius von Wersabe und 
dem hennebergischen Rcntmclster Antonius Steitz in Schmalkalden 
angcstcllte Verhar erstreckte sich auf Einwohner von Kleinschll"i'llkalden . 

• 
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VII. K u n s t und D enkm al pfl eg e. 

HO!" llul'g wa rt. Zeitung filr Welubau, Wohl1bau lInd Stildtebau. Organ 
der Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen. Herausgeber: Prof. 
Bodo Ebhardt. Berlin-Grunewald. Jg.11.12.13.14. IDlO- 19H3. 

Ernst Wenzel , Das Nene Hans Zll Eschwege (11, 41- 45). -
Hud. H. Eberth , Stodt uod Feste Spaogenberg (11, 114- 118). ~ 
E. Wen z el, Das Rathaus und das Kaufhaus zu Eschwege (12, 146~ 
149). - E. \V e n z el , l\lal'hurg an der Lahn (lO, Ga- GS). - E. Wen z el, 
Sell loB Fiirstcnstein (13, 95- 101). -- RegierungsiJaumeister K ro p f, 
Alt-Casscl an ueidon Ufem der Fulda (13, 145- 150). - E. Wenzel , 
BUl'g Nicderurf in Hossen (14, 89-95). ~ NachtrHglich sei anf diese 

. AufsUtzc, die tcilweise bildlich llnd zcichnerisch gut vcranschaulicht 
sind, hingcwicscn. Vg!. Ztschr. 48, 310 . 

. \ugust J)llubc l', Die A usm 111 u ng m i tte J <11 te rl i c her T< i t' ch en: 
Die Denkmalpftcge 18 (Berlio 1916), NI'. 6, S. 41~4G: 7, 51- 53. 

Nach einigen Erlii.uterungen Uber das Technische del' mittel
alterlichell Wandmalerei bespricht D. die aus del' Qbergangs7.eit um 
1200 starnmende ncuerdings bloBgelegte und von ihm instandgesetzte 
Ausmaiung del' l)farrkirche in ),1ichel bach, Kreis :'Ii arl.wrg, dauu die 
:'Ihdereien illl Chorlein del' Kirche in Wenkbach und in der Heiliggeist
ka pelle zu Fritzlal' aus der Mitte des 15. Juhrhunderts, sowie die Aus
malung del' Turmkapelle in GroBenHider bei Fulda und die Bemalung 
des Hetabels vom aHen lIochaltar im Dom zu Fritzlar UJl(1 del' IHick
wand des ). fagdalenenaitars im nordlichen Kreuzann del' St. Elisabeth
kirche in Marbu rg. 

Pfcifl'er, RegierungsbaWllCister in Fr iedberg, Neubau der evange
lischen l{irche in Griedel in der Wetterau: Die Denk
malpficge. 18. Jg. 1916. NI'. 9, S. 65~6S. Mit Abbildullgen._ 

Unter Anlehnung an die stimmungsvolle altc Kirche mit clem 
eigenartigen'l'llrm jst im Neubuu eine recht ghickliche Losung gefunden. 

H. Wnlbe, Die Kirche in Schwickartshausen im Kreise BU
drngen: Die Denkmalpflege. 18. Jahrgang. Berlin 1916, NI'. 2. 
Aus dem 13. Jh., 1912/ 13 wiederhergestell t: mit Abbildungen. 

L. ScllIllitz-Kallonbel'g, Kleinere Mitte i lungen zur mlinste
ri schen l( un stgeschich to des 1 6. u nd 1 7. JaJI rh u n derts. 
]: Zeitschrift fUr vatel'liinclische Geschichte und Altertulllskunde (West
falens) 73 1 (MUnster 1915), 22-2-235. 

1. Hilgensnider , Bel d ensnider und Bunickmann. 
D(;hmulllls Feststellungen (ygL Ztschr. 49, 316 f.) werden durch neue 
Mitteilllngcn aus dem Stadtarchiv MUnster glUcklich erhilrtct. Auch 
libel' die i)leister des Carbacher Sakramentshiiuschens, Bernd und Jo
hunn Bunickman aus MUnster, konnen neue urkundliche Erwiihnungen 
boigefiigt werden. 

}: . Sl chrQtle r), Die ?lluttergottes \'on BeJgisch Halle: Liller 
Ihiegszeitung. 3. Kriegsjahr. Nummer 10. Lille , den 29. August 1916. 

Das berUhmtc, del' romallischen Kunst allgehorige schwarze Muttor
goltcsbild in dem slidbrabantischen RaTle (franz. lI al ) soil einer Uber
lieferung nach als Geschenk de l' hl. E lisabeth mit del' Ausstattung ihrel' 
Tochtcr Sophio von Brabant dahin gckommen sein. 

- -
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Die KUlIstdenkmiiler des I\oni~rci('hs Bayrrn III {l'lllC'r
frankeD und Aschaffenbnrg}, !left XI\', Rezirksamt lIamm('i· 
burg, bearb. VOIl Adolf FClIln cr. Hans Ring IIl1d Georg Losti. 
)lit V Tafcln, HJ,) Abbildungen im Text lInd ciner KartC'. )liinchcn, 
H. Oldcnbourg Hill), l72 S. 

lI allllllelburg r;c horte seit del' SCilf'lIkullg Kl.lrls des GroBell illl 
Jahre 777 ZlI Fulda, dlls dort einen Zentgrafcn Hnd spiHer cinen Ober
amtmanll ('insctztc bis zur Sakularisatioll des BistuIll5 H:102. Di(' Sbldt 
lIammclhurg wurde UJOg mit Gclnhauser Stadtrecht bcgabt. Tn Thulba 
bestalld seit dem 16. Jahrhuodcrt ein(' fllldischc Propstei. yijgtc der 
.\btei Aura waren di{' Graf(,1l van Iicnneberg, die auch die dortigc 
Zent ursprlinglich von WUrzburg zu Lrh('n trllgen. Zahlreichr Drnk
miiler in Stadt Ilnd Amt erinnern an dip Ahte und dC'rrll BCIIlllte. 
Ein Taufslcin in de .. Klost('rkirchp Zll Thulba trli~t die Insch riCt: Bei n
hardus i.udoyicus a Dalwil'k prepositus. Ao. 1601 l~cite 12;i1. 

VIII. Kirche nnll Hchnle. 

Die Briefe des hcili~rn lloni f:ltills llnd 1~ 1l1l1l"'. IIcrausgrA:. 
von Alichacl Tang l. .1\lit!J 'I'afrln in Lichtdruck. (Epistolac 
selectae in USUIll scholarull1 ex Illonumcutis G('rmaniae historicis 
separatim cditae T. I. S. Bonifiltii et Lulli rpistolarl. Berlin 19W. 
Wcidmann. XL. 321 s. gr. 81.1. f.i .If. 

Die vorliegrudp AU!'-lgabe der Yon dem Apostrl Bonifaz und 
spinem Schnlcr und Xachfolgcr Lullus geschriebencll und empfangenen 
Briefe bietet nach \'prlallf ,'on Inchr als jOO Jahrcn (!(iO;) editio princeps 
des Serrarills) die sechste vollsUindigc und selbstundigc rprtiffent
lichuog dieser flir die Oeschichte der Christianisierung und der Kultur
zllstiindc Deutschlands in seiner Crzeit so liberaus wiehtigen Quelle. 
Sic bildrt den ersten Hand einer nCllen Beihe der Schlllausgaben der 
)IOllllmenta Germaniar historica, dif' bC'd('utungsvolle BricfsammlungC'n 
aus den sehon erschienrn(,1l Episto\;.lrbllll(l(,1l wiedrrholl'll oder \'oraus
greiJend zum crst<;n Mal in den .Jl. G. wiedergeben soli. Tangrs AusA:ube 
ist vi('1 Inehr als eine Wiederholung dcrjenigcn Diimrnlers von t8H2 
in den Epistolae )lerowingici et I(arolini aevi tom. I (40) p. 215-J81. 
Sic beruht auf einer llmfassenden neurn l'ntersul'llllllg der Uberliefe
rung~gesehichte dirser Rammlllng aul (inmd der drri iiltesten IIl.lnd
schriften mit selhstsHilldigem l'iJeriif'ferungswert. '\lan wird dies(' 
kritische \'orarbeit erst voll zu wiirdigell vermogen, W('l1n r:s "Studiell 
zur Xeuausgabe der BOllifatius-Briefe" im 3. Heft(' des 40. lIud im 
l. 1I efte des 41. Bandes des "Xeuen Arch i\'s der Gcsellschaft flir iiltere 
deutsehr Geschichtskullde" YorliegC'n w('rden. X. A . .10,3 mit den L'nter
suchungen liber di(' Entfitehllng und Oeschichte del' Sarnmlllllg ist d(,lll
nachst zu <,rwarten. spiitrr ist hier dariiiJer zu berichtell. -'us der 
knappen Zusammenrassung seiner Ergebnisse, die T. jetzt in seiner 
Einleitllng giht, sci erwiihnt, daB die Briefe drs BOjlifatius an die 
Plipste, die "on ihm ill Entwiirfen gewiB nicht minder sorgHiltig ge
sammelt worden sind wie seine Briefe an die angelsiichsischen Lands
Icute, bis owf einen eiuzigell noch \'01' .\usgang des 8. Jh:s verloren 
gegangcn sein miissen, da ihr \"erlust sehon in der iiltestC'n ()fUnchener) 
lis. zutagc tritt. T. wird die Acta drperdit:L in seiner 2, Abhandlllng 
ztlsammenstellel1. In dN zeitlichcn Eillordnung der Brirfe weieht T 
in gal' manchen Fallen von Dlimmler ab. Die HegrUndung gibt rr 
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jewoilig in km'zon Bemerkungen, bez\'.'. vorweist er auf liingoro Aus
fiilit'ungen illt N. A. Eine 'l'abelle del' Brieffolge mit T.'s I}nd Diimmlers 
Dalierungcn UIll Schlusse del' Einleitllng erJeiciJtert die UlJersicht, die 
Ziihlung ist uei T. diesel be wie bei Dlimm]er. Del' haodschriftliche 
Apparat wurdc von '1'. maonigfac,.l bereichert, uod die sorgfilltige Nacll
arbeit ist auch gegenliber T.'s Ubersetzung del' Briefe des BOllifatius 
in den "Geschiclitsschreibern del' deutschen Vorzeit Rd. 92" (L912), 
libel' die ich Ztschr. 47, 312 berichtet habe, liberall zu erkenncn. rclt 
vcrweise z. E, auf die Deutung del' einzelnen GaLlllamen, die im Unter
titel des .. an die GroBell u~s \Tolk del' Provinzcn Germaniens" 
gerichteteli 43. (piipstlichcn) Bliefes genannt word en. T. kchrt hier 
jctzt, wie ieh cS a. a. O. bcfiirwortct hatte, zur Deutung del' Borthari 
auf die Bruktcrcr, die Zeuf.i Ilnd Diilllmler empfohlen hatten, zurlick, 
w~ihrend H. B. Wenck, Hettberg und Hauck danllltcr Anwohner unserer 
Wohra habeo sehen wollen. Ich habe nul' anzulllerkcn, daB Hun die 
l'berschrifr T.·s statt "an GroUe und Volk in Hessen und 'I'hiiringen" 
dCIll Wortlaut del' Briefadresse entsprechend allgemeiner hatte gehalten 
werden sollen, dlL die zwischen Lippe und Ruhr wohnenden Brukterer 
allch bei weitestcr Deutung des Hess~lIlllamens sonst nicht einbegriffell 
sind. In Anrnerkung zu XI'. 89, dem Zachariasprivileg flir Fulda, nimmt 
T. zustimmelld Stellung Zll den Ergebnissen del' Untersuchungen Stengels 
(vg\. Ztschr. 48, 32l), del' die friiheren Forschullgen T.'s weitergefUhrt 
IHLt Die vierfachen Hegister am Scldu/3 des Bandes (Namen-, \VOl't
und Sachregister, Yerzeichnis del' I{ibelzitate llnd del' Bl"iefanfange) 
seien dankbarhervorgehoben, endlich llLLCh die Lichtdruckproben aus 
den drei iiltcstcn Handschriften. 

1t:lMbm·g. K. Wench. 

Gustav Kriigcl' zur Feier seineI' 25jahrigen Wirksamkeit 
als ordentJicher Professor dOl" Theologie in GieBen 
gewidmet von SchLilern lInd Freunden. 131 S. Darmstadt, Histor. 
rorein f. d. Gr. Hessen. 19t6. 

).lit Beginn des Sommersemestel's 1916 feierte der GieBeller Kirchen
historiker Gustav Kriiger den AbschluB einer fiinfundzwanzigjiihrigen 
Wirksamkeit als Ordinarius an del' dortigen theo.logischen Fakultat. 
Wer die Lage del' Dinge an del' hessischen Landesulliversitut einiger
maBen kennt, insbesondere die Stellung Kriigers, wird es als selbst
versUlndlich ansohen, daO seine SchOlcr und Freunde den Gedenktag 
nicht ohne Feiel' vorlibergehen lassen wonten: sic haben einc Pest
schrift ilbcrrcicht mit Beitrllgcn zur hessischen Kirchengeschichte (nur 
del' Beitrag ,'on E. Fuchs milt etwas aus dies em Hahmen heraus). Das 
konnte befremden, da Krligers akademische und literarische Wirksalll
keit anf dieselll Gebiete nicht liegt: er hat Ill. W. Hur einmal. und auch 
da nicht von territorialkil'chengeschichtlichen Gesichtspunkten HUS, ge
legentlich del' JubiHiulllsfeicr del' 400,iiihr. Wiederkehl' des Gebmtstages 
PhiJipps des Gro/3mLitigen 1904 in einer Festrede si ch ein 811jet :tus del' 
hessischen Kirchengeschichte, eben den Charakter jenes Fiirsten, gewahlt. 
Und doch liegt in del' Wahl dos Inhaltcs del' Festschrift ein guter Sinn 
unci eine bewllBte Absieht: sic ist damit ein rertranensYotulll von im 
praktischen Amte stehenden hessischcn rfarrern an den akademischen 
Lehrer, der s. Z. £lurch eine impr{p.isierte Tischrcde libel' die "unkirch
liche Theologie" rnit ihrern "seelengeflihrdenden Git'te" eineo Sturm del' 
ElltrUstung entfcssclte, dOll auch die sofort gegebeue AllfkHlrung libel' 
die pointierten Worte nicht zu beruhigen vermochte. Rier liefern die 
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Miinncr der Praxis den Tatbeweis, daB sic, obwohl Schiiler [{rtigers, 
jn. gerude als Schiiler Kriigers dank der von ihm crhaltenell wissen
schaftlichcn Rilstung innerhulb der Landeskirche crspricBlich und segens
rei ch Zll wirken verrnogen. Dllrch geschichtliche Arbeit an der Lalldes
kirche zeigen sic, daB sic ihllen lieb llnd wert geworden ist, und be
kunden die Notwendigkeit der Verbindung von Wissenschaft und Pfarramt. 

Die Bcitrilge werden erofinet durch F. Jlerrmann, del' nach 
cincr Handschrift des Dannstadter Archivs die Statllten der Pfarrkirche 
zu Friedberg aus dem Jahre 1517 mitteilt und erliiutert; cs handelt 
sich speziell UIll die Stellung und Funktion der Altaristen, deren cs 
24 gab. Die Organisation des Kollegiu!lls, im einzelnen sehr intcr
cssant, Jehnt sich stark an die Stiftskirchel1 an: sehr dctaillicrt sind 
die Angitben iiber das Altarvermogen (corpus), seine Zusallllllcnsetzllng 
und Verwendullg: ungcniigcnde Bezahlung unt! nngcnUgcnde Beschafti
gllng liel3en die Altaristen schlieBlich Zlllll "geistlichen Proletariat" 
heruntersinken. E. P reuschen handelt von del' Erbachcl' Kirchen
ordnung von 1560 auf Gnmd del' Erbacher Akten, oino Erganzung 
bietend zu del' 1772 erschicnenen Erbacher Refonnationsgeschichte von 
J. Ph. W. I~Llck. Die Grundlagen del' spllterell Kirchenorclnung werden 
(m it T~uck ) in einer Velfugung von 1544 erblickt. die Orclnflng selbst 
ist sputestens 1549 vClfaBt, wllrde aber vor d(>r Drucklegllng (15GO) 
Melanchthon vorgelegt, dossen Bomerkungon mitgeteilt wel'den. Man 
hat sie beim Drucke del' K. O. nicht beriicksichtigt. Den umfang
reichsten Beitrag zur Festschrift hat W. Die h I gelicfert in seineI' Ge
schichte del' Reformation und Gegenreformatioll von Assenheim , Bon
stadt, Rendel , Ilbenstadt, S6del. Erbstadt. die dem Patronate des KlosteI's 
Ilbenstadt lUlterstanden. Die Einzelheiten mit zahlreichen PeI'sonal
nachrichten k6nnen hi er nicht angegeben werden, die Gegenreformation 
setzte 1627 ein und kam 1630 zum AbschluB, doch half daim die 
schwedische Okkupation. 

H. Li n ck eI'ziih.lt hUlllorvoll van den Amtsschwierigkeiten eines 
pietistischen PfaI'rers in Pal'tenheim, 1\'Iagister Christoph Theophil Kausler, 
cines geborenen WOrttembeI'gers, del', um seine SchaHcin VOIll Sonntags
Dammerschoppen fcrnzuhalten, "HausUbungen" - L. hiUte eriallternd 
hinzufUgen k6nnen: eine schwabische "Stunde" - einrichtete, damit 
aber auf heftigen Widerspruch stiel3. El' mul3te vom Platze, llicht ohne 
"orher noch den Kummer einer Separation ZlI erleben. W. G a u J gibt 
sehr wertyolle Beitrage zur Geschichte des ev. 'Katcchismus im Gr06-
herzogtlllll Hessen wuhrend des 19. Jahrh. (zu denen eine FortsetzLUlg. 
inzwischen in den Beitragen ZUl' hessischen Kirchengeschichte \,11 H.4 
erschienen ist). Es wird behandelt del' Yersuch zur HeI'stellung eines 
allgemeinen Landes-Katechismus fUr alle rechtsrheinischen Gebiete: del' 
Prorektor Zimmermann und del' Subrektor Sartorius iibernahmell die 
AusaI'beitung lUld reichten nach 10 Jahren den ElltwuI'f ein , del' dann 
kraft des Votums der GieBener FakuWit abgclehnt wurde. InhalLlich 
war del' l(atechismus ratiollalistisch. Weiter skizzicrt O. den sogell. 
"republikanischen Katechismus'; von 1792 und den Kaisetlichen Katechis
mus , beide z. T. in Rheinhessen eingeflihrt: cndlich den rheinhessischen 
"evangelischen Katechismus" von 1823, ein Produkt del' Union, aber 
nicht nur, wie man bisher glaubte, den kleinen Lutherschen und Hcidel
berger Katechismus, sOlldern auch noch ein ratiollalistisches Spruchbuch 
verarbeitclld. Zu diesell historischen Arbeiten tritt nUll eine systema
tische von E. Fuchs libel' die "Zukunftskraft del' Wormser LutheI'
worte" j diese als Symbol nehmend, entwickelt F. feinsinnig und do eh 
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zugleich kraftvoll das \\'esell Lutherischer Ethik aIs sittlichen Selbst· 
entscheides. "Nur da. findct man den rechten Ma/3stao, wo man das 
gewaltigc Empfinden 1nthcrs teilt, daB die Wahrhaftigkeit der mensch
lichen Tnnerlichkeit das Hochste ist". Seh!" wertvoll ist dabei der 
Versuch, die Ethik Luthers gegen die Ethik Oalvins auszuspielen, die 
an England erliiutert wird, wodurch zugleich eine patriotische Nuance 
in die Darstellung hineinkommt. lm GegensJ:Ltz zu Troeltsch zeigt F. 
gerade im Cal\'inislllu~ eine doppelte Ethik anf, die Ethik der Berufenell 
gegeniiber den Yerworfenen, wuhrend er umgekehrt in Lutller den 
Propheten einer "neuen Art del' Weltbeherrschung sieht, die der Welt-
stellung Englands geHrhrlich und unheimlich ist", den Propheten einer 
:\Ieugestaltllng des deutschen Yolkes im Sinne de!" Schleiermacher, 
Fichte u. a. AbeI' ob das llicht Luther Illodernisicren heiBt? F. wilJ 
jenc Nellgestaltung des deutschen YoJkes unmittelbar aus Luther her
leiten. DafUr hat Cl' den Beweis aber nicht erbracht: es dlirfte si ch 
doch wohl mehr UIll indirekte "\Yirkungen handeln, herausgewachsen 
ans del' Zerbrechung del' Ileteronomie des Gewissens in del' Tat von 
Worms. Insofern ist diese in de)" Tat Keilllzclle, abe)" WCUIl man hier 
von Entwicklung n;'den will, so ist es I,eine genetische, sOlid ern eine 
epigenetischo, d. h. cs kOlllrnen KrMte him-lu, !lie mit Luther nichts 
od er kaum etwlls zu tun hauen. Das, was F. aJs "uoutsche Kultur" 
kennzeichnct, zusammengcfaBt im Staatsorganismus und getragen vom 
natiflnalen Pathos , gerade das hat Luthcr nicht. F. will eine Einheit, 
wo Luther nUl" die dualistische Spannllllg kannte. Sofern dann freilich 
zn jcner Kllltureinheit auch die Religion, sogar als Hauptpfeiler, gehort, 
hat Luther natiirJich del' Gcgenwart ctW<lS zu sagen, aber cs ist ein 
Luther, del' gewisse Gedanken von ihm herallsllebt und uus anders
artigen Zusammenhiingell lost. Die Gedanken von F. sind als Kritik 
von 'l'roeltsch·s "Soziallehrcn" sehr bcachtenswcrt. Ein Irrtlllll ist cs, 
wenn S. 107 die von Luthcr in der hessischcD Doppelehe empfohlene 
Notliige unter den Gesichtspunkt einer "Gefii-hrdung groBcr lnteressen" 
geriickt wird. Damit hat sic nichts zu tun: sie ist vielmehr klassisches 
HeispieI dafUr, wie ganzlich gleichgiJtig Luther Welt und Kultur ist 
gegenliber einer g6ttJichcn Forderung, die im vorliegendenJal1e die 
Doppelehe pro foro interno tantum gestattete. (Nll.heres in mcinom 
Buche: Luther Lllld die LUge 1912, vg!. Ztschr. 48, 339.) 

Ziin·ch. lV. K6hler. 

Karl Knoke, Niederdeutsches Schnlwesen zur Zeit der 
franzosisch-westfalischen Ilerrschaft 1803 - 1813 = 
Monumentu. Germaniae Paedagogica, Band LIV. Berlin, "\Veidmann 
1915. xvr und 431 S. 11 At. 

Oas kurzlebige LConigreich \Vestfalen hat zwar manchen Ge
schichtsschl'eiber gefunden, aber noch keinen, def die hochst interes
sante Aufgaue vollig befliedigend gelOst hiitte. Denn wahrend del' 
km'zen Zeit seines Bestchens vom 28. August 1807 bis ZUI1l 28. Sep
tember 1813 sind durch Wchtige Manner im Innern des Landes zahl
reiche Anregungen gegeben worden, die eine eingehende vollstandige 
Darstellung venlienen. So ist cs besonders dankenswert zu begruBen, 
daB in diesem starken, vielfach auf erste Quellen zurUckgehcnden Buche 
das ges<lmte Unterrichtswcsen untersucht worden ist. Da das Kurfiirsten
turn JIanllover oereits lS03 111 franzosischeD, 1806 in preuBischen, 1807 
z. '1'. und lBW ganz in westflilischen Besitz geriet, hat del" gelehrte 
rerfasser seine Arbeit schon rnit dem Jahre 1803 begonncn. Auch 
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lagclI ihm als Professor zu Gottingen die \"erhiiltllissC' dics('r Ilochsrhule 
und i1anno\'crs niiher und wohl :tuch Illl.'hr am lIerz('n als diC' dC'r an
den:n Teile Westfaiells. Immerhin findell wir doch auch wcrt\'ollt' 
l'lltefsuchungen aus <Iiesen Gcbieten und somit <\1I('h aus dCIll ehC'
maiigen Kurhesscn. 

Aber g('rade hier sind lei<ler dem rerf. IlHlllclie \"orarbeiten ('lIt
gangC'll, die> s{'ill schones Bild \'ollig abZllfuudC'1l illl!-itandr g(,W(,SC'1l 
waren. ~a('h Illrinrr Krnntnis def \"erhiiltnisse wircl er wohl dem bC'
rlihmten Schw(>izer Geschichtsschreiber Johanl1(>s ~1iillC'r (\'om l\urfUr~ten
Erzbisehof zu ~Iainz lintel' dem NanH'1l :\Iiiller von Syl\'cldcll in den 
Heichsrittc rstand erhohcu) nicht ganz gC'l'C'cht. Dir:wr war trotz sC'illes 
Str~iulJC'ns von Xapoleon am 17. XovembC'r lB07 ZUIll westflilischcn 
Ministcr-SuwtssckretHr (d. i. -l'riisidcutC'u) Nttallllt wonlen und hattC' 
diesC' :-;tC'llung tllIl" angellollllllcn. weil ihm !lach drl'i odl'r vier JahrC'n, 
welln das lieu£' I\Unigrcie-h in Ordnuug sei, auf eillt' ruhigC' scho!H' ~telle 
lIoffnung gemacht wurde, in welcher er hoffclI konlltC', die !H.'uell Er
fHhrungell ZlI seineu Studirn \"er\\'cnden ZLI kiJnncn. Aher hald legt£' 
l'r dirses Ami nieder lInd wurde Ocueraldirektor des iiffeutlichcn l'u
terrie-hts, dcm dus gesamte SchulwC'sen dC's l\iJnigr('ich!i uutcrstand. 
In !lil'ses Gehiet Klarheit. OrdulIllg llnd (iellll'insamhit ZlI bring(·n. war 
gt·wiB k(>ill(, leichte .\ufgabe, namentlich t\it fillilllzil·llc IInd <lIulerC' 
Schwicrigkcitell sich bald geltrnd machtl'll . .\ber ~Ililll'r hat so viC'I 
~iitzlichcs geleistet, als cs nur irgcnd anging, his pr atn :~H. ~ nicht 11.) 
:'olai lHli.I starb. Knokes Behauptung. daB nur \\'('nige B(>kaunte ihn 
zur IctztclI I~uhestlitte geleitet hiittC'll, steht die :'olith·ilung im :'olorgen
hlatt fnr gl'bildete Smndc, ISO!}, Xr. H1, gegenlih(·r. claB s('in ]..(·ithnam 
am Ht. :'oll1i mit groBcm Gepr~inge bestattet word<'n st'i. .Allf seinell 
rorarheitell oerllhtcn daun die Leistungen sciuC'!i .\mtsnarhfolgers Frei. 
ht'!TIl von Leist. 

Bckunnt ist, daB in der w(>stfll.lisch(,ll ht'it dil' l'nivprsitliten ZIi 
Hinteln und 1\(>lmstf'cit uufgehoben wordt'Jl si nd. ~Iit I{('cht billigt auch 
I(nokc dics(' MaBnahmc, doch gcht er nur r('cilt kmz durauf (·ill. Etwas 
tlllsflihrJichpr wird dagegcn Marburg behalldelt, d('ssen l'niversiti.it nach 
lI eppe, i(irchcngeschichte 11, S. HH4, besonders c1urch den frilhcrcn 
Priifcktcll von ~larburg, Ludwig von Berlepsch,gerettct wurtlC'. Del" 
IJiicherhcstand der Philippina wurde wescntlich vermehrt , ZlIr Aniegung 
cincs grG6('rcn botanischell Gartens wurd(> ('ill RHick Domiinell lalld ge
sc h(,llkt, ein mathelllatisch·physikalischer .\pparat wurdl' gcscharren, ein 
l'ni\"crsitiitskrankcnhl.llls eingerichtet lISW. 

Auch anf dem Gebiete des hnherell Schulwl'S(,lHi wurd(> eifrig 
gearheitet. 1n jeder Departcmelltsstadt sollt(' ('ju(' g('lehrtr Schule zur 
\ 'orbercitung fiir die l 'nivcrsitiit tlud riu(> Biirgrrschulc zur Erwerbung 
derjl'nigNI Kcnntnisse, die fUr jcdell Stand UIUJ fiir gt'hild('I(' :'Ilenschf'n 
notW('IHlig und niitz1ich Silld. also einc HealschulC', I'rrichtet WI'l"dl'll, wir 
(>s in <iN lIauptstadt na.sscl am I. OktOIJl'f IH1~ gcschehl'lI ist. Ein 
\'ortrl'fflichcr Lehrplan wurdc diesen .\nstaltcn ' gl'gpiJen . 

Fl'rner sollt(· der rolksunterricht im gallzell l\iJnigl"eichl' eiufiir· 
llliger gest,lltet uud !larh den R(>geln dC'r verlH'ssertC'n )Iethodik ncuerer 
Zeit t'ingerichtet, anch cine schiirfl're Hestillllllullg der Gl"enzell des 
]..ehrer- IInd I'redigcr-Standcs getroffen wC'rdcll. Ahel" dazu ist cs bt'i 
dC'r l(iirze der Zcit nicht gekommcn. 

Dur£!gcll entstalldcn nene UnterrichtsanstaltC'n fachlil'her '\rt, 
z. B. auf dem GcLietc des lIeeres- und lies ForslwcsC'lls. Auch wnrdc 
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die Gleichberechtigung der verschiedencn Heligionen dllrch Errichtuug 
von katholischell Hnd israeiitischen Schlllen betont. 

So liegt hier cin auJ3erordentlich dankenswertes Werk vor, dem 
langjahriger F leif3 und gute Sachkenntllis anzllmerken 1st. Hoffeutlich 
wird es bald einlll<ll erganzt dnrch genauere AusfUhrung der damaligen 
hessischen Unterrichtsverlliiltnisse, WOZlI eillige Schriften von mir vor
licgen. 

JI,!aTbl~1-g. f Karl Knabe. 

SOllllwcIl4lgrllU ihrcn im FeMe stehenden Kommilitonen <lm 21. Juni 
1916 zugesandt von def UniversitHt ~IarbLHg. 1fafbmg a. d. Lahn. 
Elwert 1916. 87 S. 8°. 1 LIt. 

Aus dcm schmucken Hefte, UUS mit einel' pl'aclltigen Skizze des 
l\'larburger Schlosses von Olto Ubbelohde gcziert ist, sind hier zu 
\'crzeichnen del' Nachruf an den Physiologen Friedrich 
Schenck (1862- 19W) von Frz. 'l'uczek und der Aufsatz \'on 
Frz. Hicharz iiberdas neut' physikalischelnstitut, beidemitHild. 

lJ!m·bm-g. 1( Wenck. 

O. ]\a We l':l1I , Zwei Bricfc aus den Tagcll del' Illtherischen 
Odhodoxie: Archiv fUr Reformationsgcschichte ... hggu. \"011 

WaIter Friedensuurg 12 (Leipzig 1915), 301-3U3. 
1) Die KurHirsten August vonSachsen und Johann Georg Yon 

Braudenburg an den Kurflirsten Ludwig von der Pfa]z libel' die Ab
lehnung del' KonkordienformeI durch Landgraf Wilhehn VOIl Hessen: 
1580 J\Hirz 28. 2) Hcrzog Fricdrich Wilhelm VOIl Sachsen an Land
graf Ludwig IV. in Marbllrg (nicht Pfalzgraf Ludwig, wio es S. 302 
heiBt) liber den Dresdener lIofpredigcr David Steinbach: 1592 Juli 13. 
Da nul' die Unterschriften del' Fiirsten eigellhiiudig sind, hi.ittc eine 
\'ereinfacllung des bncllstabengetreu wiedergegrbencn Briefwortlauts 
hill Scl1<lde gebracht. 

IX. Kriegsgeschichte. 

Hessische VolksbLicher. Hggb. v. Wilh. Diehl. 2G u. 27. Aus 
tiefer Not. Hessische Briefe und Berichte a.us der Zeit des DrciJ3ig
jiihrigen Krieges. Gesammelt und erlautert von Fritz Kel'rmanll . 
.Erste 1 Hilfte. Friedberg lD1G. SeJbstverlag des Herausgebers. Flit 
den Hnchhandel: H. L. Schlapp, Hof-BLlchhdlg. in Darmstadt. -
176 S. 8'. 

Das dankellswerte Sammelwerk del' lressischen Yolks
u li ell e r biMet in seiner jUngsten \'eroffentlichung verschiedene wert
volIe )1ilteilullgen zur oberhessischen l\riegsgescilichte. Ein Brief ties 
Pfarrers Valentin Eckhart , dt. 22. Juni 1622 aus Stumpcrten
rod, berichtet iiber eine braullschwcigischc Einquartiernng. In dieselbe 
Zeit fi.iIlt ('in Schreiben des Pfarrers D. G e 0 r g l[ er den ius an seincn 
Schwager, den Supel'intendenten D. Konra.d Dieterich ill Ulrn, 
tiuer die PlUnderung von Echzell. Weiler interessieren hier vel'schiedene 
Herichte liber die Drangsale von Echzell , Bcrstadt , Dallcrn
heim, Stadt und Gericht ~idda, Bingenheim unci andere Orte 
del" Wetterall im, Sept. und Okt. lG34. Die .Mitte-ijungen entstumrnen 
zum groBten Teile dem Staatsarchiv zu Darmstadt. - Dem 'Texte del' 
SchrjftsUicke geht eine lesenswerte E i n I e i tun g voraus, die in aUgemein
verstlimllicher Darstellung liber die Entstehung des 30 jahr. Kriegcs, 
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\'orrtehmlich auch iiber die z w e i t e Per i 0 dc, d('n sog. diinisch
s~ichsischen KriC'g, genauer unterrichtC't. In trC'ff1icher \\,C'isC' winl dpr 
Text dC'r SHicke durch die zahlreichen Anmerkungpn C'rHiutC'rt, dir dip 
Schrift absehlieBeu. F. llerrmullll bedullert, daIS ('r seine Arbeit Ilieht 
so hat ausbuuen konncn, wie es ihm vorschwE'bte. Er steht selbst 
in dN Front. Nach B~endigllng des Weltkriegs g('d('nkt ('r zlIm zwpiten 
Trile zu vereilligen, was er noch in seiner :\I<1pl>e hat, Hlld winl dann 
:weh Gelegellheit haben, die vorhalldene LitNutur noch stiirker herall
zlIziehell, so besonders die gediegenen Schriften von K u r I F r h r 11. 

v. Reitzcnstein ("Feldzug des Jahres 1H21", Suppl.-lIft. d. Milit. 
Ges. ~Hinchen pro 188587, und "Feldzug des Jahres H;2'2", ~fflllchl'n, 
P. Zipperer's Buchhd lg. pr. Thoma). 1811l). And das Htaatsarchiv ZlI 
Dannstadt bietet !loch weiterell reichhultigell Stoff fiir diese Zeit, so 
den Briefweehsel des Landgrafell ~Joritz und des LandgTafell Ludwig r. 

In Aumkg. 15, S. Hi7 seiner Schrift, verweist F. lIerrlll!lnn hezliglich 
des Treffens .bei Kirtorf (20. Dez. l(j21) auf die ,.\\'ettC'rfeldC'r Chronik". 
GieBell IH8'.2, S. 171. Dill DarsteLiullg ~rutthaei':; ist indes!l.ell Utl

zutrC'ffend. Er folgt ROllllllel, \'I. B .. S. lH~). wo jell(,~ Treffen irr
tiimlieh in das Buseder Tal verlegt winl, auf (frund ('iller miB\'('r
stalldC'lIefl 8telle des The a t r. Ell I' 0 p. ,\us n. :\\ i tt (>11 d 0 rr f, Ilerz. 
Christ. Y. BraulIschweig Wirksamkeit wiihrNld des :30 jiihrigC'1I Krieges 
L\rehi\' d. hi~t. \·er. f, Xiedersachsen X. P. I. ~. 15), dcssC'n Schrift 
srhon bei I) a h I III ann - W a i t z, Quellenkunde, nrzeichllet ist, hatte 
~1. dell wuhrell Sacll\'erhalt ersehen konnell. rgl. auch .\. i) UIl c k e r 
in der J)elltsciwll Literaturzcitg. Jahrg. 1803, Xr. J, S. 1:2:2. 

Laubach ill I1easen. Dr. August Roeschen. 

Oberst a. D. [Wilhelml Jledicu-s, Bay{'rns Alltf'il am I1erhst
f ('1 d z 11 g 181 B: _\Itbayerische :\\olll.lL'lschrift, hggh. \'0111 Jiistorischen 
rerC'ill \'on Oberbayern, Jg. 12 (WIB IJ1, m J07 

Der Aufsatz stuht si ch im wesrntlichen auf diC' Darstellungell 
<lUS del' baYPrischen Kriegs- nnd IIcrresgeschic htp und dir WC'rk(' \'on 
i"riNlcrich \ Die Befreillllgskriege), Dobed IBuyC'1'Il lint! die d('utschC' Er
hehullg) L1lld lIermaJlll Miiller (vg!. Ztschr. 47, UH3). Er \,C'rsucht gliick
lich Wredes Ycrhalten, insbesondere w~lhrend del" 8chlacht bei 
I{ a n a u ( .. ein Begcgnllngsgefecht, in delll Iwide 'J'eile lIll\'cnlllltet lluf
einunder stieBen"), ZlI rechtfcrtigcn ulld vcrsUindlieh ZLI muchcn. 

B. Hessische Zeitschriften, HeimatbHitter und 
Kalender. 

1I ('!'~eJlI:\lHl . fiessisehcs Ueimatsblatt. ZeitschriH fUr he~sis('h(' (1('
schichtC'. Yolks- IInd lIeillllltkullde. Literatur ulld Kunst. 30. Jahrg. 
lBW. Nr. 1 . W . 

.dUS de,' llriegszeit {llu6er den in jNler ~r ('nthultenen p<'rson
lichcn Xaehrichten): Kriegserlcbnisse eincs 1\:!lssC'lall(,Ts 
(7· ·n, 12 ·Hi): Fortsetzung der gemiitvollclI Schilderungell ('ines Pio
nieroffiziers {vgl. Ztschr. ·m, 3-!31. --- StabRarzt 11 it s, J)er Einzug dC'T 
Deutschen in Paris \'01' 45 Jahren W). E. We 11 z el, ~ \ agdebtlrg, Gc
dallkcll des Lllndgraiell \\'ilhelm 1\'. Libel' dell I-i.rieg (la): Aus dem 
"nkonomisehC'n Staar' des Landgrafeu. Lal/desgcscldc/tte: P. Wc i u
rn (' i s t(' r, Die Teucrung von 1816 in hessischen J)C'nklllllnzl'll (I): 111'-
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achtenswert sind die Gctreide-, Kartoffel-, Brot- und Bntterpreise, die 
der "Verf. im Yergleicb Zll unsorer Zeit berechnet hat. - Joa.chilll 
K ii 11 n, Der kurhessischc Ij'amiliellzwist in den letzten Jahren derKllr
fiirstin Augllste (2-6): ,,:{uch ungedruckten Dokumenten aus dem Pa
riser Ministerium des AuBern" d. h. den Depeschen des franzosischen 
(lesandten in Kassel (1822-184.0) Chevalier de Cab re. Als Gegen
stiick Zll den VOI1 Treitschke benutzten Berichtcll des prenJ3ischen Ge
sandtcll FrhL v. Canitz verdienen die Akten Aufrnerksamkeit. Es wird 
aber immer schwieri~ sein, in diesen unerquicklichen Begebenheitell den 
Kern del' Wahrheit aus dem Gewebe von Klatsch und Bosheit 10szlI
li)sen. Prof. G. S c hum a c her, H5xter, Eine Reise Konig Jt'nJmes 
uurch seine Staaten (12): Empfang in Hoxter am 4. September 1812: 
nach stiidtisrhen Alden. Derselbe rerfasser veroffentlicht nacb Akten 
des Staatsarchivs in MUnster einen Bericht des Prol"ektors Bauer YOIll 

12. Allgust 1811 libel' die Ablieferung von Biichcrn aus del" Coryeyer 
KlosterbiiJJiothek a.n die Ullivcrsitii.tsbibliothek in~Iarburg (5). 
- Br. J a cob. Kasscl, Das Ende des kurhessischen Staates (13). -
I,andes~ wul 1'"olkskwule: 1". P f a f f, Das Naturschlltzgcbict am oberen 
I\lIhberg bei Sababurg im Heinhardswald (B llnd 4): Eine Wiirdi
gllng der im vorigen Band der Ztschr. (ciD, :2-1-1-) besprochenen Schrift 
von W. Hock mit wcrtvollen Erganzungen, oesondC'rs auch in geschicht
lichor Hinsicht. - Heinrich Frallz, Der Ilc)..~e nglaube in !lessen 
I. Hexentreiben (I - B). 11. Hexellabwehr (10, 11 u. 12, S. lDO): Die 
Aufs~itze beruhen <wf guter Kenntnis des oinschl1.igigen hossischen Schrift~ 
ltuns. - Spmc/te und Namenforschung: 'll essen - Nassanischos 
\V 6 r t e r b u c h (5): Bericht Prof. W I' e des liber das Arbeitsjahr 1915. 
Vg!. unten S. 2G7. - Dr. Wilh. S c h 0 0 f, Beitri.ige ZUI" Flurnamenkunde. 
1. Del' Fiurnnme "im Anspann" (5). 2. Del' Flurname "am Buttermarkr· 
(6). 3. Del" Flurname "am Biegen" (15). 4. Der Stral3enname "am 
Pilgrimstcin" (16): Del' in Hessen , Thliringell und Nassau verbreitete 
Flurname Anspunn war in den Hessischen BliUtern fiil" Volks
kunde 13 (J9l4), .i\litteiiungen fUr die Fhunamensammlung, S. VI ff. Illit 
Namen in Zusulllmenhang gebracht, die cincn Winkel od er einen Platz 
in schluchtartiger Lagc bedenten, wird ab er jetzt erkli.i.rt als eingeilegter 
Wcideplatz in Privatbcsitz (Ass und Peunt) iJll Gegensatz zu AlIrncnde. 
Demgegeni.iber ist aber zu betonen, daB irn llennebergischen Anspann 
und Aspe offenbar GE'meindeland sind, vg!. E. Koch irn l\Ieillinger Tage· 
blatt 1909, l\Iiil"z 7, 1\'1".55. Auch in "Butterma.rkt", "Biegen" wld 
"Pilgrimstein" (Billicilen-, Bilge-) soil das ahd. biwlda = eillgehegtes 
Pri\"utgrundstuck stecken. - Schoof. DCI" :'\ame Hessen (Su.!)): 
ReiL ist mit \"ilmar der Ansicht, daB der Xame lIessen mit dem der 
Chatten nichts Zll tun hat, sondern cinen Flurnamen darsteJit, der 
allf Grund yolksctymologischer Umdeutungen auf Ass, Essen = Weide 
zlIriickgeht. - 1(. Us bee k, Niedcrzwehrencr Flurnamen (7): Eine 
willkommene ZlIsammenstellung, die auch fLir <llldcrc Gemeindon er
wLinscht ware. - Ortsgeschichte: Waiter K i.i r s c h ne r, Klichen· 
ordnung im 1II.lllSe des Deutschen Ordens zu l\Iarburg 15S0 
(2-4) : Aus oem Staatsarchiv l\farburg; cinc ausgezeichnete Quelle 
fUr das Wgliche Leben der Deutschherren lIlld ihres Gesindes. - Br. 
Jacob, l\larburg zu Beginn oer IIerrschaft des Brabanter Fiirsten
ha uses in Hessen W) lInd i11al"burg 1500-]650 (8 u. 9). - Joachim 
1\ ii h n, Kasseler Bilderbogen I.lUS del" Revolutiollszeit (7 u. 8): Reise· 
Schilderungen aus dem "Journal des Luxus und del' Jfoden·' (17V8) 1I1ld 
uem "Neuen grullen Ungeheuer" (1796). Das hessische Zeitungswesen 

%cit"chr. Baud 50. 17 
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brdarf (,ill('r Bl'urb('itung, zu del' sich Yerf. cutschlicBcn kUllllte. - 11. 
\' ij I k (' 1', D('r gruBl' Brand \'011 FrallkellbNg', n. )Iai 1HI) 1Ul. - .\1. 
110 I t III c)' er, Die ballgeschichtliche Entwicklung h. ass e I s (la n. 111: 
B('richt OlH'1' !l Yortriigc im ilessisciH.'ll Geschichts\'erein (mit .Ahbil. 
dungcnl, die IIIlS mit Spal111ung den Bund ubC'r die \'om Yortragend(,1l 
bl'arbcitetC'1l Ball· IInd Ktlnstdellkm~Uer del' St:ldt l'rWUl't('1l lassC'n. 
~1 Br('hm, Anupnfiirsorge im 17. Jahrhundpl't. Ntlch Ahteroder 
(iC'llll'illdl'rrchnllngrll (10). - Ktmsl,' Ernst Z U I1 n Cl', Das ill'ssischl' 
Krirgl'rgrablllal Ill, mit riurr Abbildung des prrisgekri)ntell EntwlIl'fs 
von Minnie Schulz. E. Z ij Iln er, \Yillingshausel\ im IH~ssischen 
l\uustlt'bt'1l (f)): ~Hlrzausstellung des Kassclcl' f(unst\'(,l'rins. - Knrl 
Sic be rt, Die Zllodl'lle \'on Professor Georg Cornicelius (12 U): Seit· 
clt'1lI del' \'cr£' £lUl'ch sein Buch libel' Cornicclius (vgl. :llschl'. ~I, U29 f.) 
dieselll Kiinstier clie gpbUhrenlie Stellung gesichcrt hat, d;p ihm zlIrnal 
in seinl'r lIeilllat zukommt, ist immer mit Frelldell zu bcgriilJen, w('nn 
(>1' in Wort und Bild aufs neue IIns nUher gebracht wil'd. J)a~ "lIes8('n· 
land" hat seholl oft dazll beig-ctragen unci bringt auch ZlI vor1i(,~f'nd(,Jll 
.\ufsatz pl'urhtig-(' Bildel'. . -- Dichtu1Ig: Pro£. nr. HmI. G (j hie 1', Fl'llnZ 
Ding('lsl('dt und Iirinrich KOl'nig (2): .\bdruck \'011 drei Bri('fell 
KO(,lIigs mit EI'HiuteJ'UlIgen \'011 18:3G, 11:).11 und IH55, ails dl'l1en her· 
\'org('ht, daB dil' Bl'zichungell del' b('idf'1l bessE'r warCIl, als mall aus 
dell unfr('ulldli('hl'1l AuBerllngell, die Knudsell klirzlich \'(,I'offelltiieht hill 
(vg!. Ztschl'. .jH, H·IS), sehli{'Ben konnte. Pror. DI'. W Deetjell. 
Weimnr, ~\us l)ill~('lstedts letztem Semester (1U u. 11): Dr('i "Epistelll" 
an S('ill('1I Freuud Julius lIarlmallll. - (;g. Schwiening, .,Dag Lied 
del' D('uts{'hru" und sein Dichtl'r in S{'ill(,1l BC'zichuugeu zu d(,1I Briidern 
Gl'imm und anderell lIessen (L61: \"ol'wiC'geud aus lIoffmanlls v. F'allers
lebclI .,~Irill LC'iJell H w(,l'dell des Dichters Beziehungen zu den Grimms. 
rilmar, Louis Spohr und Dingclstedt beriihl't. Persol!lichkeiten.' Prof. 
Dr. Otto .\ n k e I iu 11 11 nail t (3, s. Jfj), del' 1I0ch klirzlieh fUr dU!i IHlma· 
nistische Gymnasiulll (>ingetreten ist. - Pfilrr('r Fri('drich lIu fila gel in 
l\esselstadt t (ebenda): Pfal'rrl' C. HenlJ in Windl'ckc>1I hat ihm in dell )Iit" 
teilungen del' Geluhiillser PfarrkonferC'lIz, 2. Jahl'g. :\1'. 1, ~. '2 H, cinen 
WUI'Illl'lI Nachruf g{'widmet. - Eine Abbildung del' Bliste des Professors 
lieinrich GCI' h a I' cl t \'011 Joseph Limburg Mudet sich in !left 5: vg!. 
!loch J. L ul \' (' s, n{'l' Xestor del' deutsch·roUlischen Kiinstlerschaft (1Icin· 
rich UC'l'hardt, gcst. :H. Oktober 1!JL5), I)eut~che Hcvl1e .j t (I!lllil, Fe· 
bru:trh{'ft. P. Ileidelbach, GCOl'g Steinhallseu. Zu scinem 
flU. (lrhurtstag<' Ill). - Gg. Schwiening, Emil Jllcobi t (10). 
Prof. Dr. W. Kiist{'l' t (L6, S. 252), rorsitzender des lIanauel' (;e· 
s (' hie h t!'i \'C' r{'i ns. 

IIr ..... iscilr (,hronik. )Iollat!'ischrift fHr Fumilirn· unt! Ort!'gesehichte in 
IIl'ssl'll und Hess{'n-Xassau. Bcgriindet \'on Or lieI'm. Ihnllllin~· 
Oktu\'io. IlerausgC'g{'bcn YOU Professor D. Ik \\'ilh. J) i e hi. 5. Jahr· 
gang WIli. !left 1--8~ Darmstadt, \"erlag L. C. \\'ittich. 

~-'nr Ulls{'r .-\.rbeits~cbiet kOlllmrll ill Bc.r<leht: \"iktor Wiirth, 
\\'apPNl blnhendC'r hessischrr Biirgergesehleeht{'J', mit Zeichuungrn \'011 

,\malic Rchiid{>1 ~2 lIncl 5) xn (\'gl. Zt!'ichr. IB, an): Dietz, Kling{'l· 
hiHf<,1' (nus d('1ll hessischrll lIintl'rland), HCllck('r, Rtall1llllcr. .'\\'11: Buff. 
lier:lclIs (11<'el' ails Wrtter). \\'althe!' 11. \\'ilbrand. WOrth. Palll 
S t I' a c k, Aus del' Falllilicnchronik des Professors DI'. ~Iax Leberccht 
Strack ill Gid~ell IIl1d I\iel (3): Die Fumilie stamlllt ails nroBcn Buscck, 
VOII wo sic unfangs d{'s IR Juhrhuuderts nach Idsteill verllflanzt wurde. 
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Di<> Zugehorighil de~ Gieller Stadtpriizeptors Johannrs Strack (tG72 
17:l'2) zur Familic ist noch nicht erwiesen !vgl. lIessi:-ichl' Chronik Wit.) 

Studtpfarr('r I\url S (') 1 in Erbach, Zur (;eschicht(' <ler h('ssischell 
Falllilic Reil (4-, 5, H und 71: l. Die Schott('nrr Biirg('rfamilie 8('11. 
I{('ich(' B('stlindl' des Schottencr Stadtarchiys ermiiglichtl'n, \'011 Xiklas 
Sell ab, der 15·H wahrsch<>jnlich als Tllchmachcr gl'nannt winl, ein
gphendc ;\'achweisc Zll hringen. 2. Die Pfarr- unt! Bcamtpnfamilie. 
Darllnter sind ZlI ncnryll der Gieller Jurist Willll'lm Sell (I!-1O-! lBW) 
und d('ss('n jiingster Sohn, der Bonner Theolog Karl Srll (lHI5-UH·H. 

J) i (' hi, Stlldien zur Marburger UlliYersitiitsmatrikf'] \a): Diese Al'beit 
soil <il'1l (:nllld legen Ztl einer XClIbeal'beitung der ~larburg(,1" LTlli,'ersitiits-
1l1atrikel, die nicht bloB Namen, sondern Pl'rsonalil'll bietet. DrIll rerflll 
sl'hweht also wohl El. v. St('inmeyers Hie~C'lIarh('it '·01' (Ztschr. J7,~!111. 
)'lOgr das .Jubeljahr !Un del' Jiarburg<>r l-Iochschu lt' ('in solchl's \\'('rk 
IIIl S schenken. - Die hi, Adum lIertzog, 15!)7 ·15~)~ Pfarrer in Langeu 
(a, S. 70): rorher Pfarrer in Hirschan ill del' Oh(,l'pfalz, 1.,)l1H ·WOO 
reformierter Insp('ktor in Hanau. - Die hi , Lo rellz Frirdrich ),liiller, 
del" Erbauer des Darmstiidter lIofes in Frankfurt a )1. !HI: Entstammt 
einer brkauntcll Bllurneisterfarnilie. di<> narnl'ntiich ill (;ieUl'n im 17. 
und lB . . lh. tiitig war. - Dieh), .\us altl'n Lrirhellfl'dru Ir. \'. (ti 

u. 7): l'. it. I\aplan Johann Georg Lauckhal"d in i{eichl'lsheim It tu!)!!) 
ullll Katharillil Lcuchter, Tochter des Hats,"erwandten (;eorgOrt in )Iarburg, 
(~attill des Superintendl'llten D. Heinrich Lellcht('f in D<lrmstadt, starb 
WJ!J. C. l' s b c c k, Lehrer in XiederzwehrPIl. Zum hunderljiihri~<>n 
Todestag(' d(>l' hessischell Gl"immschen :\Uirchen£rau \"ichmann <IUS Xied<>l"
zwehrcll (17. :\'o\'embcr WI5), in lIeft :3: Del" \"erf. hat dariiber uuch 
in seiner Xiedcrzwchrer Chronik gehandelt (Ztschr. 42. 111) f.) und im 
llessl'n land 2H. HH5, ;\'r. 21, S. 333 (vg!. Ztschr. J!), tl15L - Ortsgeschic/tte: 
o i eh I: Zur Gcschichte del' Niddaer Kirche (7): Xach .\bbruch del' bau
£i.illigen Kaprllc auf dem )larkt wurde in den Jahrcn 1615· WlB einc neue 
Kirche gebaut durch den 1\ieister mrich de FOllesto. sonst \\'olff odeI' del" 
:'llailHnder genannt. Die spateI' als Schule benntzte Johanniterkirche 
zrrii('] meilr und mehr. Hente hat sich nut' Iloch dC'r 'I'llI'm erhalten. 
N1lherc Angabell del' benutzten Quellen fehlen. ]([eillere Bcitriige: 
.,Ein grober Solms" (4, S. 96) wurdc der von Stolberg \'orgeschlagellc 
luthrriscile Pfan·er Heillrich Fuchs aus Effoldl'rbach grnannt, dl'r 15nn 
gegrnUher d(,1ll refonniertell hanauischell Schullllristrr .lohullll .;\gricola 
in Ortellberg fUr die dortige PFarrei ,'orgeschlag(,1l war. l'hel" die ' 
flirstliche Gruft in )1 ii 11 5 t e r bei Butzbach {5. S. 120), del' HlIhestlltte 
der ullglncklichen Anna Elisabeth, Tochter de~ lIerzogs .\ugllst \'on 
Sachsen-Lallellbllrg und del" Gemahlin des Landgra£en \\'ilhclrn ChriRtoph 
\'on lIe!';:-ieu- Bingcnheim (geb. lli24-. t U~~) findet sich (line kurze 
Xachricht. 

(!I111rtnlbllitlcr lle~ Jli ... toriscJien Yerein.., nir dll'" Oro6herzogtuIII 
IIc,;"en. Xeue ~'olge. 5. Band. Xr. 19 u. 20. HH:). 6. Band, XI". L 1!)1li. 

S. H34 ·3GB: Jos. S chi i P)l e. Louis Hemy de la Fo~sl' und 
seine Bauten: Schl116 des Ztschr. 4H, 8J2 brrnhrtl'n .\uf5utzes, <Il'1' sich 
mit dern gr06artigrll Schl06entwurf hir Darmsladt f'ing('IIClld beschliftigt 
tlud auch du Hy kllrz streift (So SG-J f.)-- S. iri~'-UHIi: Alphabl·tisches 
X.unrn und Sachrcgister \'on Karl Esselborn. -- H. S. 15 .~: " •. 
L i Il den 5 t r It t h, Die ehernalige Gelllarkung Ornclshall:-irll I.\melungs
hllscn j irn Busecker Tal: Ergailzung zu dell Ztschr. H, BI5 und 45, 
U55 gcnaunten Aufslltzen mit einem Kartchen. S. 2H-37: Ernst 
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Got z, Die historische Berechtigullg und Bedeutuug des hessischen 
Kriegszeitungsarcllives: Diese ill Dllrmstadt bctriebone Kricgsarbeit wird 
auch in anderen Landschaften und von klinftigcn Erforschcrn ullseres 
Kriegslebons einst dankbar gewOrdigt werdcn. 

Hie lIc i lll nt. Yolkstiimliche durch Bildschmuck erlanterte Halbmonats
schrift [seit Nr. G Wocllcnschriftl fUr Kl1I'hessen, 'l'hi.iringell mit dem 
Eichsfeld llnd Siidhanl1o\'er. 1. Jahrgang, NI'. 1 (j'larz) bis U) (,\ugnst) 
WiG. \'iertelFihrlich 1,20 .;It, Einzelnul1llllcr 10 -9' 

Wilhelm ] 1 artnng, del' Vedeger und Schriftleiter (Leipzig, 
Thomasring 3), bcginnt dieses neue llei1l1atblutt Illit dem Abdruck des 
~Prinz Rosa- Strall1in" VOll El'llst Koch CEduard Hclmcl'). Das ist ge
WissCl"ll1illlen soin "Prognll1ll1l". Nach 1Jochhnlll bringt er "Die Revo
lution in Eschwege am Endc des Jahres I80G lInd im Anfange des 
,J ahres 1807" (t~8) und kleinere LcsefrUchte und Neuigkeitcn "i.LIlS 

unserer \'iiter Tagen" und den heimatlichen Hergen. \"on Lebensbildern 
bekannter ]lessen seien genallnt: C. E. Helllllayr, Hans Graf von Ber
lepsch (8 n. V) uncl Heinl'ich Hcnkel (1O~ 13). Boottes Bile! von e!elll 
alten Stadtkulllmerer Friedrich Wilhellll Sperber in Allcndorf ( LO- 12) 
ist auch in del' Hailllatgrlifien aus delll \Vermtal erschiencll. OHo Stock, 
Sitten und Gebriinche illl Hessenlancl (illsbesondere illl Gebictc von Ober' 
hessen) in 18~19 winl noch fortgesetzt. Del' Ilnheilllelnde Bildschllluek 
,wf dem Ulllschlag del' Hefte wircl gewi6 dazu beitragen, manchem 
lIessen in del' Fremde seine Heimat wert Ztl erhalten. 

Heilllaj·note flir die evangel. Pfarrcien Gelllhnlll", Hit zkirc hen, 
Wenings. Schriftleitung: Pfarrer Doll in l litzkirchen. 5. Jahrgang 
NI'. 1- 8. WIG. 

Wie in den vergangellen Jahrcn gilt all ch jctzt noch deL' groBte 
Haum in den BW.ttern dem \\'eltkrieg (vgJ. Ztschr. 49, 353 f.). Abe!' 
auch frUhere Kl'iege wecken Erinnerungen: G. AT a I d .f e J d, Von den 
3 Zuchlruten, die illl 30 jalH'igen Kriege libel' dllS Kinzigtal gegangen 
sind (7 lUld 8): Ails delll Krieg vor 100 Jahren (4, Auszlige aus del' 
Chronik von Usenborn): P., \'01' 100 Jahren (8): Dbergang del' Gc
richte Diebach, .Langenselbold, Meerholz, Lieblos, Wii.chtersbach, Spiel
berg, Heichenbach und des arts Wolferborn vom Grol3herzogtum Hessen 
all Kurhesscn am 2. Juli 1816: C. Hen B, Von l\l illwachs unci 
tcurer Zeit im \'origen Jahrhundert (6, 7 11, 8): <lUS delll Hanauer An
zeigel' Ubel'llommcn, s, oben S. 940: Pfanel' I{ u f nag el, Birstein, Er
innefungeu an das Jahr 1866 in unserel' Gegend (8). - 01'tsgeschichte: 
l[ [n f n <tg e] I, Die Amtmiinnel' zu B i l' S t e i n (3 u. 4), zLlsamlllenge, 
stellt von 1304 bis in die Nellzeit. - Wo I f , Hanstadt, Amtmann Baist 
\'011 Wen i n g 5 i8(X)-18U (3), spHter in AJtenstadt llnd Griinberg, 
stal'b DJjahrig 1864 in Darmstadt. - Geschichtliches libel' das preu
l3isch-hessische frUher isellbmgisch-riedesciischc Ra dill U h I (3) ~ G. 
)1 aid f e I d delltet (1 u, 2) don 1279 in del' Form Birscnstcin Zllm 
erstell Mal \'orkommenden N"amell Birsteill ai~ die Blll'g odeI' Felsen
feste des Jagdbezirks , d, h, des Biidillger \Yildbanns. Allcrdings sind 
Ortsnamcn mit "stein" im allgemeinen erst seit dem 11. Jahrhllndert 
n<lchweisbar, aber auch das Gericht Reichenbach wird frankischcn Ur
sprungs sein. Unter den "Zusiitzen und Bemerkungen" finden sich Er
kHirungsversuclle del' N amen Bra c h t (niederdelltsch Grenzwassel'), 
Cretten bach (slavisch, Grenze zwischen den Gcrichtcn Reichenbach 
und Udenhain) llncl Ri c t b a c h (Bach des gerodeten Grundes). ~ 

.. 
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I 'olksklOullichfs: W. He u D, Streitberg, r on Trunk lIlId 8pi('1 ill d('r 
IIl'imat (11: Js(,nburgische r('ronlnung \'011 17f.)5: 1". Schlide l , Hei
matlichr Hpdc\\'clldungcll am; rl'rgangenhcit und (;('genU'nl't (5 1I. 1)1. 

ill'illlilt·Hotr fiir die e\'angelischen Pfarreien llir~ t e ill, [nter· 
r(' i c h c lJhll (' h~ J\irchbrllcht. l-ieralH':gegeb('n VOIl prurrer IL II f nag c l , 
Pfarrl'r 110 f I' III it n 11. Pfarrer F ri tsc hunter Ycrl.lntwortlichkeit VOII 

Pfarrt'r lI ufnagel-Birstein, 5, Jnhrgang WIG. Xr,l -7, 
Eine Rei h(' der in del' lI itzki rcher Ausgabe stcheudcn AlIfsHtze 

filldl't sidl uuch hicr 'I.lbgcdruckt. ...\uDerdem sind zu Ilellllen: Fe l d
J> 0 s 1 h r j e f (lincs \';.IteI'8 an 8einen Sohll aus del' gutetl aiten Zeit (1): 
(; I'af (;col'g August von El'bach, der Stiftel' del' Schiinbergcr Li uie 
( Ifm l 1(58) ausdem Ja hr£' 175\). - II [ufnagcj l , Kl'icgund I\ricgs
not in d('r II l'imat in vt'rgangellen Tl.lgcll (2): Nach l'icht iiu(' r die Lciden 
Biiding('ns in d(,1I Juhren Vi3l,B,:;. Lehrer 11 . Oii r t ll rr, lI un:lu, 
Die I\oloni(' Wa ld(,lIsb('rg (I): schon ill d(' r Jl itzkircher ,\ usgabe W15, 
vg l. Zlschr. W, a5... . P. F 1I C h s, (~ {'J'ic h ts\'erhalld l ll n g Illld lI inrich
tun~ ('ines ~wm('i n g('flihrlichen rerbredwrs im Ja hrc WtH (2, 3 H . ..1): 
aus dCIll Schllil'htl'rJll'r lIeimat-Boten 1!1If), s. Ztschr. JH, HoD. 11 u f
nagcl, Zum heyorstl'henden Ilagelfeiertag am '27. JlIni Wl: AlIfzcich
!lung: aus d('1II Bir:-;tl'iner Kil'chenbuch 17H8. Pfarfl'r Fri('drich 11 u f
nag e I zu lI anau-l\essrJ..;tadt (RI, T G. Februar l:IlH, Pfarrcr zu Kirch
bracht ISH7 tH70. 

Jlittcilungeu de ... Ge~(' hl ('ht s- ulld AltertulII s·Yercills ller StlltIt .\l s
fcld. B('i lage zur Oberhcssischen Zeitung. riert£' Heihe, Xr. 21 ·23. 
l!t W. 

Del' aug lielll 1'eld zurlickgekehrte Herausgeber Pro!' Dr. 
Ed. Beckl'r bt'schlieDt seinell Aufsatz liber die Jl olllb('rger Stadt
wirtshallser (\'g!. 4!J, BOt) und schildert nach Akten des Laubacher 
.\rchivs 1I 1ld dell im .\ Isfelder Stadtarchiv aufbewahrtcn Hechu lI ngcn 
(1I)(i:3. 17tH) die Schicksa le d(']' letzten Aussatzigen des Riechenha.uscs 
lJt'i L i (' de r b a chi ~r. :2a), welche I GOO in das Sichenhaus VOII Xieder
ginncs bei Wctzlar auf \\"uII!Sch del' Reichsstadt Obergesicdelt wa rCII un ci 
dadurch cincll Nllsten Str('it mit dem Grafen Wilhelm Moritz "011 ~olllls
Ol'(>ifellstein heraufheschworen. Statt "Hohl£'" ist S. 11)8 wohl lHihle 
zu 1 (>sell : es halld('1t sic h IIIll die Kes~('l h ake ll . - .\u Bel' ('i n(, IH Sli m
m ll ng~biid ii bcr dic .\Iobilmarhllllg in lI eimelts il allSl' 1l llnt! einem Feld
postbrie£ findct sich ei ne Aufnuhmc del' (; Iockcn zu 0 h er 0 h III (' U von 
O. Dori>(,l'ker (S. WO): AndeJ'(, Glocken aus del' Werkstatt del' 
Famili(' Otto ill Gi('Ben 1l(,llnt Wenzel im lIesseuland 2n flH15), 277 f . 

. 'litt eiluuge Jl ll U ~ He~c hit"hf e tllltl Heimatkunti c des Krei ~e.'-I Ui edcu-
kOI)f. rereinsblatt des .,(-ieschichtsn::r('ins fur den Kreis Bicdenkopf-. 
11. Jahrgallg l!I15. :\'r.!1 1:2 10 (WlHL 1 u. '2. 

Die~cs anch kiirziich im Korrespond('llzblatt des .(ieMmtYereins 
dcr d(,lItschen (;eschichts- lInd Altcrtumsv('reinc, fit Jg. (Wlli). Xr. 7 
1I. H, SI>. 2(1) f. sehr ancrkennend beurtciltc rereillsblatt selzt di(> Schi lde
rull~cn ub('r die Ereignisse del' Kriegsmonate iD Biedenkopf fort IH, lU 
u. 11). Sie stnmmell \'on Blirgermeister G rUn e w aId, nicht dem J[eraus
gehcr dcs Blattes, Plarrer ::i pie D in Halzfeld, wie im yorigell Band 
(4!1. !~:;I) imiimlich nngegebel1 war. Fortgefiih rt werden ferllN del' 
,\ hdruck dl'S Battl'nberger Amts-Saal-Buche!S \'011 17 11 1712 W, 
!t. 1]. 1'2. 10, I ll. '2: vg!. Ztschr. 48, '2&;) unci die "Bildl'l' <lUS deOl 
\'olkslcbeu" \'011 J.udw. H re b l' \1), 10: \'g!. Ztsch r. J!j, :~)l). .,Kleine 

• 

• 
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Bilder aus Hatzfelds Yergangenheit I. 1848" (10, 1 u. 2) grnnden 
si ch auf eine Niederschrift des damaligen BLirgermeisters Krell. - Geh . 
Regierungsrat E. S c h nee g a n s in DlisscJdorf woist kurz auf die Be
delltullg del' Tuchweberei fnr Biedenkopf bin (9 , 10). Eine cingchendere 
nearbeitung des Gegenstandes wiire lohnend. - Die von Lyzenldirektor 
Or. Wilhclm S c h 0 0 f in Hersfeld bereits im "Hessenlalld" (vgl. Ztschr. 
49, 344) crorterte Frage zur Delltung des Namens Biedenkopf wird !loch 
eil1l11aJ behandelt (!J, !J u. 11). Sell. moehte im "Alteberg", uer heule 
noch Gemeindeeigentum ist, die AlJmende suehen, w~ihrend Biedenkopf 
erkHirt wird als Kuppe, die nicht zur Gemeinde gcllortc, sondern in 
Einzelbesitz (des Landgrafen) war. 

l : ,'ungeli sches Gemeintleblatt fiir }'ri edher g lIHtl }' ri etlhc r g··}' mWl'
huch. Verantwortlich JUr die Schriftleitung: Prof. D. Dr. Wil!!. D i eh J 
ill Frieclberg. 1lofLuchdruckerei Car! Bindernagel. Erster Juhrgang, 
Nr. 1- 12. 19l5. 4 '. O.GO .lit. 

Nachfolgende Aufsiitze des Herausgebers berOhren unser Arbeits~ 
gehiet: l\lerkwlirdige Gottesdienste aus del' Zeit vor 300 Jahrcn (:;rr. 2 , 
in Assenheim unel IIcldenbergen): del' erste lulherische Geistlichc von 
Friedberg (4, Wilhelm Wippenfurt 1541- 154G, 1M8-loGo Pian'er a,lIf 
dcm Johannesberg bei Nauheim): Reformation und Hefonnationen in 
del' Wetterau (7, Nauheim, Dorheim, Sodel, Nieder~Mijrlen, Assenhcim, 
Ober~Morlen): del' Dichter des Liedes ,.\vie schon leuchtet del' Morgen
stern" als Kandidat flir eine Friedberger PIarrstcllc (9 [dazu S. 4OJ, 
Phi lipp Xicolai im Jahr 1599) : tmurigc Weihnachten in del' hessischeu 
Yergangenheit (12, Teucrllllg und Jlungersnot lG35- 1(38): cin alter 
Frieclbergcr Weihnachtsbrauch: Das Christkindwiegcn an Weihnachten 
(12, 1499 urkundlich bezeugt): aus den Akten ciller FriedIJerger Pfarr
wahl von vor 300 Jahren (Xovember und DezernLer 1(15) (12), erste 
Mitwirkung der Zlinfte bei der Pfarrbesctzung. 

j)i c lI eillHlt. Nachrichtenblatt flir die Gemeinde Langenselbold. BlUtter 
fUr I leimat~, Orts~ und Familiengeschichtc. Fiir die Schriftleitnng: 
HUrgermcistcr Dr. Ritter. Druck del' Waiscnltaus-Buchdruckerei in 
Jlanau. Jahrgang 3, BIatt 1-8. 1916. 

Unter den Stichwortern "Aus der Heimat" unci "AllS dem Felde" 
bringen die BHltter recht gute Stimmungsbilder von daheim und draul3en. 
Die flotten und gemutvollcn Betrachtungen des Lchrcrs C. Bel' g seien 
besonders hervorgchoben. Sein Aufsatz ,.Was lInser Weinberg zu er~ 
ziihlen weiB'; (HI. 5) ist unterhaltend lllld Lelehrend zugleich. Rektor 
G . .M a I cl f c! cl, del' bel'eits in den beiden ersten ,Jahrgiingen beachtens
werte Beilrage geliefert hatte (vgl. Ztschr . .J9, R56), hat eingehend libel' 
die Ordenszugehorigkeit del' Insassen des Klosters Selbold gehandelt 
unter del' Uberschrift "Welchem Orden gehorten die Insassen des 
Klosters Selbold an:" (3, 4 u. 6). Seine cingehenden .\llseinander
sctzlIngen sincl sehr geeignet, in wciteren Kreisen ,\lIfkHlrung Zll geben 
iiber ein Gebiet, das vielen unbekannt ist. - G. Siemon tcilt einen 
.,Erbleihbrief "om Jahre 1707\' , betr. elas Gasthalls .Zlllll Goldllen 
Engel ' !Hit (7). 

U:Hl·Nnuh cim cl' .Tnhrbuch. 3. Jahrgang (Band), XL 1-13. WI3-1915 . 
• \'erantwortlich: Dr. Alfred Martin. 4°. 1,50 ,ft. 

Wilh. Strippel, Bismarck in 1859 als Nauhcimer Kurgast. 
- Del' erste Nauheimer Kur- und Badeinspektor Adalbcrt Schn.ffer 
(Nr. 1) unci Alfr. Martin, Zu Bismareks Aufenthalt in B<ld~Nallheim 

• 

• 
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(:\'1'. 5): Au!> del' Zeit "011 Bismarcks Badeaulellthalt ill ;'\a.uheim im 
Jahl'e lfi.?!t, Uhl'l' den ('I' in sC'inen Ged:tuken und Erinnf'rungen el'ziihlt, 
hat sich ('iu(' Besllchskartl' Nhalten allS drill Besitz des dalllaligen kllr
hessischell Badeinspektors ~('haffer, del' als Salinendirektor in .\l1endorf
Sooilrll 18H!; gC'storb(>1l ist. llenll. Knott, Zur Geschichte von Bad 
SalzlullIsPIl (:\'1'. :2): Till Niddarl' ZinsvC'rz('ichnis \'on I! lG wird die Balz
quelll' Zllrn ('rstpll .:\Ial g(>lHlIlnt: der ('rstc bekannte Brsitz('J' del' Sodp 
ist Ludwig I(nott (I-J!l51, 16H:2 erscheint Huland Kmg, del' Yorfahr del' 
Familir Kl'lIg von :,\i(~.la. SC'it 17ZH ist die Saline wieder in staatlichelll 
Hesitz. Has Roolbad winl heute noch gel'll \'on Huhebediirftigen uuf
gesucht. Alfr. )Iurtin tC'ilt 1I0ch aus ThOldes Haligraphia U6(3) den 
Abschnitt Oher Salzhallsrll lIlit. ~l art i 11. Yor LOO Jailrell (;'\1'. 34): 
Eiuvl.'rt{'iliung Nauheims in I(urhessen 1813. - W. nil' hi, Del' UntCl'
gang dpl" Kire'hp :luf drill Johanneslwrg (NI'. 11-9): Dit' Angaben in Wil
helm \\'aguNs Chronik VOII Bad-;'\:lllheim (l8!J7) wel'dl.'n anf Grund 
iuchivalischel' (Juellell rithtig I!'estellt. Del" erste lutherische Geistiiche 
auf dl.'lll Johannisberg Will' \\'ilhelm \\,ipJlellfurt (1518 odrr 1519). ;'\ach 
Einfiihrllllg des rl.'formiertell Bekenntnisses 15nG zediC'1 die Kirche, die 
OC'gellrpformation in :\,ird('I'-)Wrlen dllrch ~Iainz 1Ij()() \'pranlaBte den 
hantlllis('hl'1l SchllltheiBl'n in l)orhcim, dir briden OlockC'n wC'gzllschaffell. 
\\'prtvoll si lid die F('ststf'lluugC'1l alls dell Bunuktcn lihC'r dC'n AlIfbau 
des .Aussirhtstllnns, del' zu zwei Dritielll aus altem :\Iauel'wrrk besteht. 
.\ Is BeilagC' si lid die Besehwerden dC's :\,iC'dermorler PriC'stC'rs mit den 
,\Iltwortell des Dorheinlt'r Schulthl.'iBl.'n (1606) abgedrurkt. Ober die 
Ilerkllnft dC's Aktenstiicks f('hlt jedl' .\ngabe. - ~I a rt in, Zur GeschichtC' 
der Salinistl.'ufarnilien I\o('h !lnd Lttngsdorr (XI'. 6 !I, S. 3! IT.). - Rein
hard Strecker, Aus :\'uuhf'irns Franzosenzeit (~ r . to-It): Erster 
Teil eines i\ufsatzC's [iher die Leiuell dN Nauheimer dllrch Einquartie-
1"1IIlg('1l IHO!) 1813 auf Gnllld des:\'auheirner Stadtarchivs. - Die h I, 
Die Einfiihnlllg del' Hdorrnatioll in :\'uuhrim und die :\'auh('imer 11Ithr
risehC'1l Pfa!"rl.'r des W. Jahrhl1nderts L'':I'. 1:2 lI. 13): Der Arlwit liegen 
irn wrs('ntlich('n AktC'1l dC's OherkonsistoriulIIs zu Grun<lC'. :\'ach \'01'

iiiJel"gplr('uder \'erwaltung der Pfarrei durch dell ohengellannten \\,il
helm \\,ipprrrfurt wurdr 15.?:{ Laurentius Buuernheim crster lutherischer 
Pfarrer. Er slarb 11)72. R{'ine XaclrfolgC'1" waren: scin Solrn Johanncs 
157:2 15SI, .;\lichael Spangl'nberg, ein Bnrder des bekannten Cyriukus, 
del' ab('f \'on lli.lllau nieht bestiitigt wllrde (1;)82), Nikolaus Lotichius 
tlUS !:5dlliit'htrrn, lIntN dern l:)!lU da~ reforrnierte Bckenntnis eingeWhrt 
wurdE'. und lIeinrich OnlPIIS, del" IiNlIlIsgl.'bC'1" des B. TC'ils des "Then
trum Europaeum'·. :\1 a I' tin, Literatur Bnd-Xauheims I. - Jeder Jahr
gang des Jahrbuchs kostrt jdzt 1,50 ,1t und verdient Illrhr als hiRh('r 
in Xauh{'irn und del' Weil('rau erworben nnd gelescn Zll w('rden. (Yg1. 
Zts{'hl'. IH , '25t f) 

[n"'l're Jleilllnt. ~Iitt('ilung('n des Iieimatbu ndes, \"erein fiir lIeimat
sdlUtz HUrl lIeimatpfi('gC' im I\reise Se h I ii c h t ern. H. Jahrgang 
1£l!!), X. I 78. 

(;. \\' pi se, Die rornanisclren 'l'l.'ilc del' alten Schlii('htel'llcr I\lostel"
kirchC' ( I, 5, H): :\,lich:st dN karolingischell l\rypta (vg!. Ztschr. JH, 2HI) 
ist die friihromani:scltr Halll' UIll \\"estturlll, die sog. I(alhnrinenkapellc, 
heachtl.'lls\\,l.'rt. die wir bcrcits aus v. J)(,hn-Hotfelsers \\'erk kennell. 
Die Formell weisen auf tins splitere 11. Jahrhundert. .\us der Zeit urn 
L:200 stanrrnt di(' \TerHingenrng des Chors, wie sic in del" sag .. \ndreas
kapl'lle an der Xordseite am bestell sich erhalten hat. - Ca U er, Kriegs-
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lasten in SchlLichtern anno 181'> (2): Eine Einquartiel'ungsliste von 18L2 
auS dem stlldtischen Archiv. Yalentin Leipold heispielsweisC', del' Wirt 
ZlIIll wci.Ben RoB, hatte im ~Hirz 9 Stabsoffiziere. 45 Offiziere und 30 Gc
meinc zu bcherbergen nud Zll verpHegeu. - eau e]', .\us Alt-SchlOchtern 
(3/4): 1. Befestiguugsanlagen von Schliichtern. .). OrtsiJcschreibung von 
Alt-Schliichtcrn. Eine sehr gute, durch cinen Lagl'plan veranschaulichte 
Arbeit, del' genaue Kenlltuis del' ortlichen \'crhiiltnisse unci des urklllld
lichen Stoffes zu gnte kommt. - Gg. FIe III III i g, Allerlei Bilder all" 

vcrgangenen Tagen (l. '). 5/G): Ein Gang llureh Sl'hludltorn aJltlO I!iSU. 
KirchenbUcher, Gerichtsbuch, das Presbyterialprotokoll llnd Akten haben 
dem Vert den Stoff geliefert zu diesen hLibschcn Bildern YOIll Le-ben 
lIncl den Lcutcn irn alten Sehliichtern. - Fl e III III i g, .Jolianll Joachitn 
Weilzel unci II1aria de Vries, zwei Wohlmter Schliichterns (7/8): Anfung 
eines Aufsatlles libel' einen Bi:ickerburschen, del' in Holland srin nliick 
gellltlcht ('I' 1840) und seiner Heimat cine iltlsehnliche Stiftung hintcr
lassen hat. 

lIeimatgrliile :lU S dcm Wcrrabtl. HerauBgeber Pfarrer Pauilts ill 
Abtcrode. Druck VOIl M. IJlge's BHChdrl1l;kerci (I'. Il ollwig), Eschwegf'. 
'2. Jahrgang 1916, ::\'1'. L-1G. 

Au!3erlich haben die Bliitter ihr Gcwand insofern gcii.ndcrt als 
statt del' Abteroder Kirchen seit del' 12. NUllIlller QUo Ubbelohues 
FLirstenstein den Kopf ziert. inhaltlich iiberwiegcll seibstverstiillulich 
die I[cimatberichte del' Pfarrer. denen si ch ullch lIundelshausen ange
schlossen hat. Prof. Dr. Fuckel (l\:assel) widmet .\lIendorfs grol3etll 
Sohn Burkard Waldis ein Gedenkwort (2): von ihm unt! se ineI' Familie 
plaudert auch B. (3 ll. 5), nnd Lehrer Xc 1I e n J' 0 t h stellt die be
kannten 'I'ats,lchcn zur Geschichtc del' Propstei Abterode Zllsallllllell 
(5). Del' Hericht des Superintendenten ;'lax Kaspar Josephi libel' das 
,.zerstorte Allendorfische Jerusalem'; <lIlS dem Jahl' lti37 (S. 73) er
inncrt 1111 die Kroatcnzcit des groBcn Kriegs. Lellrer B i c r w i I' t h 
(Esehwege) erzlihlt vom Wein- und Tabakball im Werratal (16). Andrre 
lInterhaitsamc Gcschichtcllen von Superintendent D. WolH ll. u. wenJcn 
boi don Lesern, fUr die sic bestimnlt sind, ihren Zweck tli('bt verfehlen. 

1~ l'isch HUl'! HHitter fUr Heimatliebe und Wanderlllst. l\lonatschrift 
des Vogelsberger Hohen-Glubs. Schriftleitnng: Prof. L. Weillbart ill 
Laubach. \'erlag: W. Engel in Schotten. Jiihrlich 2 .It. 4. Jg. 
Nr. 10-12. 1916. 5. Jg. Nr. 1-4. 19LG. 

Aug. Roeschen, Hermann Graf zu Solnls,L.wbl.lch t (4, 10): 
Lebensbild des bekannten Stra6burger Botanikel's, geb. 18-12 und bei
gesetzt am 28. November 1915 in Laubach. Ein hlibscher Nachruf von 
Paul Kucknck anf Helgoland findet sich in dc]' llntcrhl.litungsbeilage 
del' 'fiigiichen Rundschau vom 3. Dez. Ui15, Xr. 282. - Jlal'tin Se h 11-fe r. 
Langenseibold, Del' Handschlag. Sitten \lod Lieder aus dem I\inziglaie 
(4, 11): Derartige Sammlungen aus dem Leben des "olkes sind dringcnd 
erwUnscht. - Ro e s c h c n , Entstehung del' LiingsriJlen an Kirchen <IllS 

sexuellem .\bergiauben (4, 12): X11chtrag zu NI'. 7, S. 65 f. (vg!. Ztschr. 
49, 356). - Dr. P. Ma rte]], Dbcr Yogrlsclll¥z (" 12). - Dr. Kar! 
Pus ch, Bilder 'l.llS Ortcllbergs Yergangenlieit (5, 1): Barbarossa, Johann 
von \\'eerdt, Hans Michael )foscherosch unci Jl1stus Lichig in ihren 
Beziehungcn ZLl Ortenberg werden in Wahrheit lint! Dichtullg tcilweise 
llach dem Hatsprotokoll- und Gerichtsbuch auferwcckt ("gl. ~tschr. 4!), 
354). Ortenbel'gs Vergangcllhcit verdicnt, da!3 seine reichcn Geschicht,,
quellen 110ch meh\' erschlosscn werden. - Pful'rcr Se hili t e-GroBen-



B. Ilt'!\sische Zt'itschl'iftrll, lleilllathHittrl' Ilnd l\alrlldeL 21i;) 

lintlell, Dit, ']'ot('nkirche hei :\leiches, ein nltes BauC'rllheili~hlln ill 
Oberh('ssru I;), 2 11. HI: Eill "ortrefflicher .:\ufsatz Uht'r eine sagt'nulll
wobelll' 8wtte, di(' ",ir (Ins des H. Abhandlung in den lIessischen 
BHlttrrJI fiir rolkskuude H, Ht ff. bereits kellllen. - Hektor (;. ~I a I d
ft'ld, l)rr C'brrfall auf tlas Kloster Relbo ld im Jahre 137:2 (0,4): 
~1. \"ermutN in dl'lll Fronhof zu Selbold, den lIeillrich 11. \'011 Isenbllrg
BUding~'n (l:3il:2 UnH) delll ](Ioster \'erpfiindete, eillen frlinkischell 
/,., , / f • \OIugs 10 . 

Hie Hhon, ~Ionatszeitschrift hiI' den Rhi;nklub lInd die Oesamtillteressell 
d('1" Hh{)u. J. Jg. ~r. 8-L2, o. Jg. 1 tl. I!l1G. 

Di e ,,105('11 nHltt('r aus tier llilders('r Kriegschronik !nIl 1fj" VOII 

1"1'1'(1. lIi\lenhrallll (vgl. Ztschr. 49, S. B571 \Verdell fortg('selzt (-I, L1 
u. 5, B\. (;. Se h 11 rid er, \'ierzig .lahre Hhi;nldub Igegrilnclpt arn 
H .. \ug. lH7() in (;crsfcld) in 5, 3. 

lIelil .. ell-KulI .. t. Jahrbuch fUr Kunst- Ulld Denkmalpllrg(, in lIessen lIud 
im Hh('iu-~laill-(;ehi('t. B('grlindet und hC'ransg('gC'IJl'1I von Christian 
i{<tul'h. 11. Jg. lIlit Bildschmuck \'on II('nnann KUt('lhiin. ;\lul"' 
burg, ;\. (i. Elw('rt Hili. 50 S. :2 .1( . 

. \lIe ~'reund(' heimischer Kunst werd(,1l das Wieder('rscheinen 
<Iieses Jllhrbuchs nach einjlihriger Pause (vg!. Ztschr. -J~, 276 f.) freudig 
begrOBen: C'in Ehrellzeichen Hir die wissenschaftliche Arbeit der Dah('illl
gebli('b('nC'1l in dieser schweren gr06l'n Zeit, wie der lIerau~ebcr im 
(iel('it\\'orl richtig betont. Ilcrmann 1\ ii t e I h () n ill Willingshausen, 
d('ss(,1I kllnstlerisdl{, H('d('utuug Georg G r 0 n a u auf S. -IH 5U kurz 
kennzeichnC't, hat dil.'smal den Bildschlllllck gelief('rt. Er ist VOIl dem 
KUllsthlllldwC'rk d('r Tiipferei ausgl'hend {so uuch ~litteilulIgen WO!) 10, 
:-;_ 107) ZUlU ~I('ist('r d('r 8chwarzweiBkullst lGruphik) geword<'n. Dje 
Iwig('gC'IJC'IH'1I schi>II(,1I Pl'ohell z(·igell in guter l'echnik meist Land tlntl 
1.l'1I1l' d('r Sthwallll. IIcr\'orgehoben s('iC'n sein Selbsthildnis lInd der 
dt'1I UlIlschla:.;: ziercllde Hitter ~t. Georg \'om -'larburg('r !llllrktbrllllllclI. 
\'011 dl'n Aufs1itzell sind hiel" ZlI nellllell: Walbc, Alt{' Brullll('u <luf 
d(,1lI Lunde lin Ouerhl'ss('uj (S. 2G 28). F. Bite k. SpiltgotisciL(' 
~101H'1 aus Ouerhl.'ss(,1I (2!)- -H<!): Sakristeischrlillke aus Frirdberg und 
SchottC'n lIlId Tischl.'. Dr. Hans X e u bel' i', Eine Grupp(' von Schr('i n
altUr(,1l auf waldeckischelll Gebiet und die Werkstatt dt'r Fmnziskanel' 
zu ~leit<'rdorr (B:2 Br)): DiC' Altlire in CUlte (1521), Brallnau (523) und 
KIC'iuC'rJI C'ntslalllrnell wohl del' Werkstatt des jleiteniorfrr I(losters 
{Wiistung bei Frankenbergl. Ein \'el'trag zwisch(,ll dieRelll Kloster 
lIIal df'1l Johannitel"ll zu \\'iesenfeld aus dC'1ll Jahr 15:20 ('11th lilt 
Angahen Obel" die Anfertigullg eines Schreins, die der eigen
tiillllichC'n .\Illag(' des C'Oit('r .\!tars sf'hr Uhnlich sind_ F. l\. n c h fiigt 
d(,1ll AlIfsntz des illl Krieg gefallenen hoffnllngsl'eichell I\unstgelehrteu 
('in OC'<iilchtlliswort bei. A. "0 I t III eye 1", ]\riegC'rgmbmHI('f (an H), 
mit Ahbildullgt'll \'on B Entwiirfen. - Ch ... Ra u ch, Die Liebfrallell
kirche zu ~-khoth'n ill! \'og('lsiJerg (42-45): \'ereilligung frUII- lInd 
spiitgotisch(,1" Bauw('ise, Oernli1de d('s Ilochalt<lrs lInd Bildhauerarbciteu. 

J1 leinillgell. lV. Dersch. 
Sclllii(:hterllcr lIcilll.d-Hote. Kalellder flir dell I\reis ScilliichtNII Hl17. 

Beurbf'itrt und hrmllsg. \'om Hl'imatbund StilHichtefll. Drllck und 
\'eriag \'011 H. Steinfeld Si;hne, Schliichteru. Prl'is 5U :1. 

Der IIrimat-Bote Wl7 zcigt in seiner iiuBerell Ansstattung einl'n 
Fortschritt. AlIf delll Titelblatt ist einc gutl' Zeichnullg des Klosters 

• 



266 C. NclCllI'iclitCll. 

SchJiichtcrn von R. Elstcr. Yon demselben sind uLlch die trefflichcn 
Kopfieistcn im Kalendarimll VOIl O1'ten und Gebliulichkeiten aus dcrn 
Kreisc. Aucll del' iihrige Bildschmuck, meistens photographischc A uf
nahmen von OrtschafteIJ, ist gut. 

lnhaltlich stcht del' Kalendcr, wie seine boiden rorgiingcr, zlIm 
groJ3cn 'reilc im ZcichC'1l des Kriegcs. Anf Grund von Anfzeichnungen 
del' l\irchenbiicher crzlihll Pfarrer Seyb, Elm, "Aus del' Geschichtc 
def Gcmcinde Elm", Rektor M a 1 cl f cId, Steinau, bl'ingt eine Zusamlllen. 
stcllung iiber "Prcisc von Nahrungs- und Genu13mitteln vor 100 Jahren" 
mit interessanten Yerglcichen und Folgerungen. Sehr huruorvoll weiB 
K. F re u n d , Schwarz(lnfels, von einer Saujagd aus friiherer Zeit ZlI 

berichten. Aus dem Weltkrieg finden wir Artikel von R. Bra.nn, Kart 
lfesselbacher, lleJene Brehm , E. Lower und E. Freund, sowie cine AIl
zahl Gcdichte. Seminarlehrer Walther, Schhichtern, berichtet ll. H. 
eingehl.'lId "Yom Obslbau im Kreise Schliichtern", ein von groBer Sach
kenntnis zeugender Artikel. Die Arbeiten "Erblastcn", " Das Dreesje", 
"Yom Testlllllentm<lchen u~ld Erben" sowie das Gcleitswort stamlllcll 
allS drr Feder des Schriftleiters G. Fl e III III i g, alle tief cmpfuncicll 
Hnd slurkc psychologische Kenntnisse verratcnd. - Auch del' Ueil11:1t
Bole 1817 ist ein cchtes VolksbllCh, dus Zllm Erstarken des }[pinwl
sinnes in reichem ~la!3c beitragen wird. 

Sclmwlkalden. ..d. Pistm-. 

C. Nachrichten. • 

Vom 2. bis 14. JlIni 191.6 fand im Stadtschulbau zn Fuhln einc 
lliOz('sall-l':II'lllllcHt c ll-Ausst eJlllug' statt, van deren Reichtum folgende 
Aufsiitze in .der Fuldaer Zeitung Zcugnis geben: Dcchant J est 1i <.I t 
(Fritzlar), Die Fritziarer i'aramente C"'I'. 117,2. BJatt): Pfaner Riih
s a III (Petersherg), Die lletersoorger Paramellte (NI'. 124): G. Ri c h t(' r, 
\'Olll Paramentenschatz des Fuldacr Domes (Xr. 128): Die Gewiinder 
der Stacltpfarrkirche zu Fulda (NI'. 131); J. Grall, Noch einige Gloss('n 
zur ParamentenaussteJ]ung (NI'. 134). - \'gl. llessenJand tlO (l!I1G), 
Nr. 11. s. 174. 

Nach Zeitungsnachrichten hat del' LandesausschuB des Regie
rungsbczirks Kassel beschlossen, den brienichen Nachln6 des Gcnends 
YOU ])ijrubcrg aus dcm Jahre 1813 fUr die Landesbibliothek in Kasscl 
zu erwcrben. Unter den etwa 2000 Hriefen befincien sich solche von 
BlUcher, Gneisenau und Amdt. 

~rnlius ROflculJcrgs "NachlaB. Zeitnngsnachrichlcn zufolge i~t 
del' handschriftliche Nachla13 Ju]ius Rodenbergs dem Goethe- und Schillel'
Archiv in Weimar iiberwiesen worden. '·ergl. Ztschr . .J.8, 356 f. und 
49, 3·15. lIessenland 30 (1916), "\'1'. 17. S. 270. 

lUuudnl'tcllforscil ung Rnd Hes:;en - Nnssnuisches Wijl'terbllch. 
In der Zeitschrift fUr dcutsche l\t l)ndartell 1916 winl die 

im vorigen Jahrgal1g (vg!. Ztschr. 49, 252) begonnene, am Sprachatlas des 
Deutschen Reichs in Marburg zusammengestellte Bibliographie zur 
deutschen Mundartenforschung und -dichtung bis ID14 fortgesetzt. Sic 
ist dicsmal besonders umfangreich geworden (187 Seiten!) und tri.igt 
viel entlegene Literatur llIul mannigfache Nachtriige ZlI frliheren Jahren 
zusarnmen. Auch die Xamenforschung und die rolkskllnde sind be-



D. BeachtC'llswl'rte BrsJlI'('eiLung(lll tillS :uH!prcn Z('itschriftcll. 2f17 

riirksichtigt. so\\'('it sir J)iaiektisches hracht<>l\. DcI' Al,schnitt .,lIessisch 
(ulId iistliches ~assauisdl)~ S. 51; ff. (>Ilthiilt dicsmal Liber WO Aummern. 

r om 11 (' s sell - Nits sail i s (' h (Ill Wo rt (' r b 1I (' h ialltet de .. BC'
richt ilber W I;) troL~ tiller Kri£'gsDiitC' nicht IIngiinstig (Sitzung:sber. d. 
Kg!. PrcllB. Aka(\clllil' d. WissC'llsch. 1lJ1Ii, 148 -15UI. Er b('ginnt mit 
pinPIll Wort warmen Dankcos all den BC'zirks\'(,l'hand WiC'shaden, defsich 
fUr ('in£' Hingcr(' Heihr \'on Jailrell zu ('inl'1ll nalllhaftl'll husciluB fil .. 
das WijrtC'rbllch ben·it crkHir! hat. lIoffentlich foJgt del' Kasscler !if'
zirksH'rband hald n<lrh: in dl'l' lIeilllat rilmars sollt(> das nieht zWl.'ifcl
haft sein. ()urrh dell J\rieg ist die WorterbucharbC'it wohl i:ltark gc
hemmt, doch nil:' gallz IInterbrochen worden, nlld d('r Bericht nenut 
:Inch Hir WI5 ('ine stattliche Heihe ('ifriger 11l'lfer. Freilich ihr geg!:'n
iiber stC'ht die I.i ste so\eher, die aus dCIll Fr lde nicht wie(\Nhhrrn 
wcr(\(,II. Zu iilllell g{'h1)rell die hoffnungs\'o llf'1I }'Iarburgt'r Dialekt
g('ographf'n FrC'und, h.au(l{'rt. Wix lInd jetzt I('ider 3.lIch COT·!:'I\. _\IIS 
(\elll ~ach\aB Freunds 1\01lnt(,11 reiril(, lexikaiische ~alllllllllngC'n fiir 
Huser \\'ii rterbuch ('l"worbeu werdell. Die \\'('rt\'ol l(,1I DoktorarbeitC'1I 
l\:anpNts Wln'r Rdllnalkaldl'ul uud Corells (iib('r ZiC'g('nhain ), \'011 dC'uen 
bisher nul' ,\,{'ildruck(' \"oriipg<'1l (vg!. Ztsthr. -tH. HIll. kiinnl:'n hoffentlich 
nach IIt'm \\:ripgl' f{'rtig h('ratlsgebra('ht \\'(,l'd(,I1. J)('r augen1Jlicklic ilr 
Zette\J){'stanti d('s lI ess('n-:'\assauise hC'1l Wort('rbuchs (:-:;cptell1ber l!lW) 
betragt !)-2UUO. 

JlIarburg. }i'eJ'd. lVrede. 

D. Beachtenswerte Besprechungen aus 
anderen Zeitschriften. 

,\ n r i eh, Bu('C'r ,lH, :lBB. ·H). BI)3): W. Kohlrr, Theolog. Literatllrztg. 11 
11!JIIH, XI'. H, Sp. 177 f. ;atlc h libel' All>. Lil'nhurd , ) 1. Butz<'I'J. 

B (' y h 0 f f, Gil'(3{,1l irn drril3igji.ihr. I\ril:'g I. (-18, :.275 f.l: \)iirr , ZlIr 
Fmge dl'r wirtschattl. Wirkllngen dC's 30 ji.ihr. Kriegcs, Yjschr. f 
Soziai· u Wirtsch.-U. XIII, a (1!1I5I,I:2:.2 ··42H (\'gl. aueh dessC' n 
Aufsutz in d. \\'lirttt'lIlberg. \'jhrftcn. n. F. 23, l!lll, Heft 31. 

Hoc k l' I , \' olkssage {~)O, 2:311: Heinr. Franz, IIessc-niand 00 (19 lG), 
Xr. 10, ~. 15~ f. 

B ii c h c r und S chill i d t, Frankfurt!'r Amts- tlnd Zunftu rkunden (,lD, 
:{O() tlnd B/j·ll: 1\. O. ;\1iiller, \'jsdlr. f. Soz.- u. Wirtseh.-G. XIII 
(J!1l5), 4 

\\'aldrcker Ch r 0 n i ken (4-};, :2lX. 4H, 3I.H): Fr. J. Bend('l , Studicll 
u . }.Iittcilungen O. H. B. 117 ( WIH), 223 f. 

\)crsrh , II cssisclH's 1\:losterhuch ( In, 318 u. RH.!): Orehcr, Hessis('hC' 
Chronik ;) f19tt.il, Xr. H. S. 71 f. n. LNche. Thcolog. Litztg. 11 
(WHil. NI'. 9, Sp. :..>01 . -2oH. P. Gilbert \\'ell st<>ill, Cistcrciensl'l'
rilro ll ik ~H (Brcg('nz WHil, :.21 unci StlldiC'1l unci )liUeilungcll O. S. 
H. 37 ~Salzburg 1!II{)L :2:.21 f. 

Fe i l' r a ben d. Rl:'ichsllbteit'lI {.J-8, :2:.25. !~J . 3(j If: Gg. Schreibcr, Ilist. 
Jahrbuch a7 ( 1 ~J11i), 10-1 15fi. 

11 e I' I' III ann , ()uellen zur ~\ainzer Topographie (.fH, 2'2!l.l!t, 3G n: 
Z('dler, :\"assauisclH' HeimatbHittl'r IS ( IHL4 ), :\r. 1, S. 00 f. 

J 0 rllan, \\:oldc OB, 35H. -ta, Bt;!): W, KohlN, Thcol. L.-Ztg. 41 (L!JW), 
XI". 5, Sp. 107~ HY.1. 

Kirl'h Fugg{'1' (4!J, :2(ii) f.l: ~ehornhallm, 'I'h('ol. L.-Ztg. J1 . Sp.2oa. 



2G8 K Ausstehcnde Besprcchungcll. 

Kratz , Lg. Ernst (48, 936. 49, 364) : Gf.llocnsbroech , Theol. Lit.-Ztg. 
41 , SI'. 106 f. 

v. N at h us iu s, Jah. G. Nathusius (4D , 269) : Kempert , LiteraL Zbl. 
,;7 (19LG), NI'. 16/ 17, SI'. 418 f. 

He is , Dcutsche Mllndarten (40, 251) : F. Wreue, Dcutsche LiL-Ztg. 37 
(WI6), NI'. 12, SI'. 636- 638. 

Richter tlnd Schonfelder , Sacramcntarium Fuldensf' (47 , 343) : 
E. 11. Zimmermann, Repertorium f. Kunstwisscnschaft 37 (l!)15), Hi9 f. 

Schillmann , Wolfg. 'l'refler (47, 352) : O. Binz, ~"linzeJ' Zeitschrift 
10 (1015 ), 130 I. 

Se h m i cl t , Dcutschc Stlimme H, 3 (49, 240) : W. Levison, Deutschc 
Lil.-Zlg. ID15, NI". 44-, Sp. 2254 f. Lippcrt, J\cues Archiv f. SHehs. 
Gcsch. 36 (lDt5), 3G4 f. .1. Schmans, Rorn.-gct'lll. Korrcspondenz
blutt IX, 3 (1916). 

Se It r 0 he , ~lainz in seinen Hezieilungen ... (4D, 2(5) : \\'. A. Dicpen
bach, Maillzcr Ztsehr. 10 (1915), 182. 

Soh Ill , Territorium unci Reformation (49, 32L. 3G5) : \\'. FrioilonsuHrg, 
A reh iv f. Beformationsgeseh. 12 (1915), 317. 

S to i g , Clemens Brentano u. d. BrUoer Grillllll: .Jos. l\orncr, LiteI'. Zhl. 
H7 , (l9lU), ;'\'r. '>7 , Sp. 709 f. Osk. \\'alzE.'1. UntcrhaJtungsbeilagc 
der TUg!. Bunosehau. 36. Jahrgallg, 19W, NI'. IiH n. 133. 

Stcngel , FlIider Urkundenbnch (48, 22J ) : 11. llirsch , "ischr. f. Soz.
u. Wirtsch.-Geseh. X[\~ , l. 

Stimming , lIIainz (49, 2G3. 3G5) : P. \Vagner, !'\"ass. HcimatbHitter 
19 (1915). NI'. 34, S. 100-103. O. Lerche , Theo!. Lit.-Ztg. 41 
(19161, NI'. 10, Si>. ->04 f. 

Suchior , RC'yser (49, 305) : G. F. , lIessenJand 30 (1911.; ), ~r. 5, S.7Sf. 
\ ' 0 g t. Die hessische Politik 18G8- 1S71 (.1,1;}, 2.16) : E. Salzor, Kor

respolldenzblatt des Gesarnb'ereins G± (l9W), 98 f. 
Wapple!", TUuferbowegllng (47, 853. 49. H(5) : H. Jordan, ~hihlhlitlser 

Gesehichtsblatter 15 (1914/ 15). 35- 50. 
Wo If, (,luellenkunde der delltschen i{efol"llHltiollsgcsch. I u. I r, 1 (4H, 

254. 50, 236) : E. G5Ilo1'. Archiv f. kathoL ](irchenroeht D5 (1:J15). 
G93- G9H. 11. PreuB, '['heolog. J~u[att. 37 (19IG), NI'. 13. 

Wo I ff, Frankfurt a. M. unel seine Umgeuullg (47, B41): Eel. WoHf, 
Wochenschrift f. klass. Philoiogie 38 (1916), NI". 14 /J5. 

Zeh. Hallauer Fayencc (48, '2:17): O. Polka, titcr . Zblatl. 67 (W1G), 
Kt'. 14, SI'. 374. 

E. Ausstehende Besprechungen. 
Berh~ Se hIe i c h 0 r, Malwida Y. Meyscnbug. Ein Lcbenshild ZLlm 

100. Gcburtstag del" Jdealistin. )Iit 32 Abb. 28B S. Berlin, Sehuster 
11 . Loeffler IDlti. 5 .ft. 

Reinhold Steig , Clemcns Brentano unci die Hriider Gritlllll . 
J. O. Cotta 1916. 5 "lb. 

SlIlUgart , 

rgL noch Ztschr. 49, 366. • 
(Abgeschlossen am 1. Oktober Wl(j .) 
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