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Biicher- und Zeitschriften-Umschau. 
ZusallllllCII!,;Csl.cll t "011 Wilhellll l)crsel,. 

Abgc:;chloSl;C Il alii 1. FuLmar WZ4. 

A. Besprechungen und Nachweise. 
I. Bii c h cr kund e, Archive, Bibliothekoll. 

l. Vcrzeichni s h css i sc h cr H c ima t li tcratur , hggb. vo n 
def ZentralsteJlc zur Fordcl'lI11g del' Volksbi lduug und Jl1gcndpf1cge 
in JiesseD, bearb. v. Bibliolhckar ]lh. Weber. Darmsl.adt, Hoclhcr 
1D21. 15 S. [nur Hcssen-Darmstad tJ : vg!. H. Bl.ltlCr in : Biicherci 
u . BildlUlgspflcge (22. Jg. d. Ht!. f. \ ro lksbi bl iot hekcn) 1 (Le ipzig 
192L), 243- 245. Ober di e Zusamlll cnstc llung hess ischcr Litcratur 
von H. E i d III a. n n bci R. A. Kc 11 er, Rheinlandkumlc, Onsscldorf 
192"2, S. 9O- 110 vgl. Hess. BU. f . Volkskunde 2 1, 74. 

2. Victor- Locwc, Das Dcutscho Arch ivwcscn. Seine Gcschichte lIod 
Organisati on. Breslau. Priehatsch 1921. ]V, LBL S. - S. 7t f. !LO 
Staatsarchiv iu .Ma rburg. S. 97 Darmstadt. 

tt. Darm s tat!t. I. [Hg:g:b. v.] Cllrt Triltzschl cr vo n Falkellstei n. Darm. 
stadt. Litera· Vcrlag, Gg. 1'. Page, 0 . . 1. rWHfI. 347 S. - Professor 
E. Anthe s, Darmstadts\VerdcgangS. l - L1. Dr. Ad. Sch m idt., 
Die GroBh . lIof· u. J~audesbibli othck s. LG5 171. - Dr. Ern~t G otz , 
Das GroB h. H ess ische Haus· u. Staal sttrchiv S. L7G- 17D. - I'rof. Dr. 
V. C. Hit b i c ht , Das Hessisehc Land cslll ll SCUlll S. 325- 330. 

'1. In venta.r de s Ar c h ivs d es Bi sc hoflichen General 
v ikariat s zu P a d er b o rn . Hg. van der Historisch en Kom· 
miss ion de r Provinz Westfalen. Hearh. vo n Prof. D. Or. Johannes 
]~iuJlcborn, D omkapitular. :Mllnster i. W., Aschendorff 1920. 386 S. 
(Veroffentl ichuJlgen der Histo risch ell Kommiss ioll der Provinz West;... 
fal cn. Invcntarc der. nichtstaatlichen Archive. Beiband H . Regbzk. 
~Iind cn.) . - Ocr Bcarbeitcr hat s ich ein groJ3cs rerdicnst e rworbel1 , 
daB er das im Neubau des Gcnera.lvikariats jc tzt aufbewahrtc Archl" 
durch diese Bestandsaufnahmc bekannt gemacht hat. E s handel t 
sich 1) nm !teste der Archivalien des alten }i'lirstbistull1s .Pttderborn , 
die bei dcr Aufh cbung ins Staatsarch iv .i\lUnstcr gckol!1111cn s ind , 
2) di e na.ch de r Ncu umschre ibung der DiOzesen 1 82~ "om General
vikariat in Koln na.ch Paderborn abgegebe ll e ll Archi\'a licll fiber das 
friihcr zu Ko ln gehorige H crzogtulll Wcstfal en, 3) Akten dcs ehe· 
maligen lli stums Corvey l792- 182 1. cinschl. dcr unte r Bischof Fm'· 
dina.ud 18 19 mitverwaltetcn mainzischen Gebietc dcs Eichsfeldes 
und 'Erfurts, 4) de r Akten de r chedem zur OSllllb riicke r Diozese 
za.hJ cnden Dekanatc Hi ctbe rg und WiedcnlH iick lIud 5) Aktell 
des Krei scs Siegell . VOIl den vorhandenell 583 Urkunden siut! 
lIur die bis 1400, clwa. 2(X) Stuck , .~lJgedruckt oder eillgehend re· 
~cstie rt. ABe Ubrigen nach l400 s ind ullbcrii cksichtigt gebl icb en. 
DoLS ist auBerord cntLich zu bcdauern unu st cht in sta,rk em MiBver
hiLlt ni s z;u der ins E inzelne gehendcn Verzeichnung der Aktell. Schon 



280 A. IIcs prcchungcn und Nttchwcisc. 

'I'h . ligen hilt {Ji nma l in del" lI islori schcn Zcilschrifl 05 (t005), 314 rr. 
auf dicscn Al:mgel der wcsWili schcll lnvcnturc hingewicscn: er nllll$ 
hento anfs noue hervorgchobclI wcnlell , dlllu it kii nfti g mit dicsclIl 
Brauchc, def in den crstcll 1\ tlwcis lIngcll del' Kommissi on fcst~clcgt' 
wonlcn ist, gchrochcll winl. Hcsondcrs wi chtig sillu gerado fji .. 
jl essclI di e Urkulld cll ' des I( lost.c rs Hcllllurshauscn , die fas t alle 
(Nr. ZU ist nicht bei I'raff) bei Pfaff (Z. H. G. 4·1 u. 45) bCllntzt si nd . 
N ur sc ilcu gclJcn di e sorgm l li~c n Rcg cs lcn Anlall zu AussUi llllcn , 
wie in Nr. G2, wo ni cht /) ctllloltl sonucrn Kirchditmold bei I\(l ssc l 
gemciut ist. S. 3,1:) sind cin i;..:-c Ak tcll iibcr ro lkhardinghauscn und 
Yolkmarscn 'LlIfgcnommclI. Ei ll Hcg is ter win! Il och schmerzljch 
vcnni[\ t. 

5. P rof. Dr. KI. j ,ijflt er , D C llt. ~c h e I< l oRte rh i l,)li ot h e ken. 
Zwcite, stark vcn nchrtc lIut l \"c rlJcsscrte i\ullagc. I\urt Schroe ll e r, 
Ycrlag, Bonn n. Lei pzig W 2'2. tl lU S. (Biicherei del' I( ul tllr n. Gc· 
scitic il Le, Band 27). - Das Z. 11. U. 5 '2, 151. angezcigtc Heftchcn ist 
inzwiscben in stark vcrmehrte r 1"01'111 lI e ll iI.ufgelegt. worden. III 5 
Abschn iUcn behandelt del' s:lchk tllld igc Yr. di e Entstehung und E in· 
ri chtung, di e wissenschaftli chc BenutzlIllg lint! d ie Zc rsWrung unci 
AutlOs lIng de l' Bibliothekcn . Sodann wc rden die ll<lmilaft.cstclI he
sonders I.!csprochcn, wobei S iiclll cutschland n,tturge miiB iiberwiegt, 
und cin Uberblick del' hell l igclI Klosterhibliothc kcn, durch wcg Ncu-

. schollhUlge ll des W . Jahrhll11derts, gebotcn. Die l-i entUsnrbeilung 
deg systema tischen Toils bringt natiirlich Wiederh olungen in den 
s piltcren Ahschuitten mit sich, bri ngt 'lber zmn crstCIl Ala l cine 
willkolllmcne Bcnntzungsgm1chich tc von dell Huma nistc ll an , di e 
fUr di e Entdeekung der I<lass iker so wichtig ist. Fulda, lI e rs rcld 
unci Lorsch gehon uns dahci bcsondc rs a n. Handschriftellve rluslc 
in Eberb:tch und I'aderb orn wenJen den pl ii ndcrndcn Hessen und 
Seh weden zur Last gelegt (1631). Erwiinscht wure, wellll diese 
Grundzligc oiner Bibliotheksgosch ichtc a uch allf di c kleineren Klostcr, 
iiberha.upt alle Nachri chten Ober mitle lalte rli ches Bihliothekswesen 
in Hessen itusgedehnt wOrden, sowie es der Vf. etwa fii r Ko ln durch
gofil hrt ha. t. E ri nllert sei a n die Bihli othekcn in Arnsburg (Z . H. G. 
53, llB), GriinIJerg und Corhilch (Frallziska ni schc Studicn l. Wl4). 
- Ober die Fraoziskanerbibl iotheken auf dcm Fraucnbcrg IIncl in 
Sa lmiinstc l" s . nachstc Nr. 

u. Wilh. D e rsch, Zur Geschi chte der Fmnziskancrh ibliothcken 7.ll 

F u I d a und S a I III ii n s t er : F ranzi ska nischc Studiell 10 (M iinste r 
1923), 346- 350. - Frauenberger Biicherkatalog von 1715 (im St. 
A . l\larburg) mit einer Bibliotheksbelllltzungso rdn ung. 

7. Bu c h ei niJ a.n d c au s dem XIV. - XIX. J a hrhund crt in 
der Lande s h i bli ot h ek ZlI D a rm s ta.dt. Ausgewit.hltund he
schriebcn VOIl Dr. "doll Sclllnidt, Di rcktor del' Hibliothck . 162 Abb. 
a.llf 100 'fafe ln und 2 Abb. im Text. Verlegt bci 1<' W. lIi e rsema nn 
in Lcip zig L921. 4t S. 100 'I'nfeln . 2°. Vg!. Husung, Programma
ti sehcs lInd Kriti sches zu Ad. Schmidts Tafelwerk nber die lJarm
stii.dter Bucheinhi.intle: Zelltralblatt fill' Bibliothckswcsen au ( tD22), 
188- \ U4. 

8. Lu ther -B ib l iolhek do s PIl. u l u s- l\1u s CUIIl S del' Stadt 
Worm s (2. Ausg. des l( ,~talogs). Darmst;.dt 1U22. XXII , 88 S. -
Fiir die ,Ulla.1Uicl. des LuthcrjuoiHiulIl 'S von 1883 de l' Sta,dt Worms 
von dem General Frb. M.uc v. Hey l gesc il enk te hekanntc reich
halti ge Lu thcrbibliothek haLlc dalllaJ s Ju li u'S KostJ in den KlttaJog 
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I. THi chcrkunde, Archive usw. - n. Lillldcs- 1I . lI ci nmtkulldc usw. 28l 

hcsorgt. Die nun ni.Hig gewordcllc NCllauflagc, dil' ill ~cschmack
V01JC Ill Schwarz- IIIIlI I{otdmek ;ws der WittichschclI Oflizi n in Darl1l 
stadt h crvorgcgall~c lI ist , lag in dOll lIandcn des An'hivralcs Dr. F. 
ll errrnann in tlarrnstadt, del' die Anonln lln ~ der 1. Aullagc Ilei 
hehiclt, ih rc I"chl cr vc rhcsscrtl), di e wi"itclI Z ll~iitl:.:o Olu!'nahl11 lIlItl 
tlie hibliogr:Lphi schen Il illwcisc vCt'llIl'hrtc !l ud auf dell III 'll ti gPIl Staud 
hrachtc. Bcsondcrs 1. 11 hcgriilic ll i s.~ die VO II ihlll dam l\atu.Jog vo r
Clllgestcllte Einfiihrllllg, die cillt't1 IJl lI'rhlicli: iiht'r di n J..:'tl lI 1.C Sa1ll1l1 -
lung - typographi schc Sell entlcitell ailS dl'l' vorrOfOrJlla.lori sc ll cll 
Zcit, cigcnhulldigc Bri cfc I.nthcrs, liio I'a . IJtJ(J Seliriftoll des I{cfor* 
mators, die Schri ften sei ne I' Fretlnue lInd Ue~ncr - giht IIlId die 
grBUten Kostbarkeitcn hervorhebt. Eine Heihe VOII IlIuslrationcn 
(,I'itelb latter, FacsimiliiL) schmiickcll die AusgniJe , die durch die Flir. 
sorge des grcisell Stifters del" Bibliothek eine des Inhaltcs wiirdige 
A usstattllllg crhultcn hat. 

n. Landes - und H e ima t kn uc1e, Sied ln ugo u. 

D. Kat'! Hessl er, 1I eimatku ud e del' Pr ovinz H essen · NiLSSit ll . 
G. ve rb. An n. Ma.rburg, Elwcrt 1921. 103 S. - nas Ersehe incn 
<lieses vort refflichcn Biiehleins in G. AutL hewcist am besten seinen 
Wert. Bs ist sehon mehrfach in del' Zcitschri ft (zu]etzt 48, 3(5) bc* 
sprochen, duher so li hier nul' kurz auf den geschichtlichcn Tei l 
eingegangell wc rdeu. Die Wichtigkeit del' Zicgellhai nischen ErlJ· 
s ebi.~ft fO r die Bi ldll ng d Oi; hessischcn TcrritoriHlsta,ttes ware hcrvor* 
zuhellen , auch die Philipps des Grollmlitige ll flir die Einfnhrung 
del' Reform ,Ltion in Deutschland ; statt von ei nor Synodc zu Homberg 
152G ware besser von ci neOl kirehlichcD Lalldtag zu sprcchen. Bei 
Wi lh . V, miillte erwu.hnt wel'den, dall er als erster evangcli scher 
Fiirst sicn an Custav Adolf anscnl o!3 und daB vou lla an 
llessen a ls driUstiirkste evangeli sehe Macht eine fill' das kJe inc 
Land sehr bedcll tsame Holle im SO janrigen Klieg spielte nnd 
dureh Doekung der reehtcn Flanke die schwedisehe Kriegsfiihrun g 
crst crmogliente. Anen Streit nnd Kricg zwi schen K<l ssei und Dann* 
stadt um die oberhessisehc Erbsehaft durften nicht unerwahnt 
hleibell. Bei Landgra f Karl so li tell sein wirtsclmftlicher Weitblick 
lInd seine Fiirsorge fiir Handel lIud Ind ustric. bei dell ]etztcn Km·* 
fiirstcn die Verfassungsk~impfe nieht ausgelasscn werden. Nicht 
~~riedrich 11. (S.7G), sondeni Friedrieh Wilholm 11. lieU das Hcssen· 
denkmal in Frankfurt setzen. 

!J.[m·burg. lV. J(ii1·schne1'. 

10. Hcinrieh Kaiser, Mittelsehullehrcr , lL e i m at k 1I n d e VD n 
Il essen·N a sS il tl . r·'rankrurt iL. ~I . , Mor. Dicsterweg, 2. Autl . 
W2L nIT. 107 S. !i9 AIJI1. tl. 1'1. i lll Text. - Kaiser, desson 
Buch nnr fur den AnfangstlnLe rricil t geschricben ist ulld hesolldcren 
Wert a.uf Uildung geograpni sehcr Allschauungen und Grundbcgriffe 
legt, geht einen alldern Weg als lI essler. Er ordnet seinell Stoff 
nach den natiirli chen Landscharten, hringt l lll erster SteJIe immer 
das Lalldschaftsbild mit Lage, Namen, HodengestaJt, Kl ima, Hc* 
wasserung, dann da.s Kultl1rbild lIIit Anb i.LU , Wn ld, Viehzucht, Bodel1* 
schll.t.zen, Bcsicdelung, Verkehrswegcn, Jndustri e, Gewerbc, Unter* 
richL, Wohlfahrls* und Rechtspfl ege. Im Anhllng werden Ortsnamen, 
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r crkchrswcge, Vcrwaltuug, OlJcrsichtstafcln, Bcolmchtungen Ulld 
Aurgabcn lInd hcimatlichc Iliml1lclscrschcin llngen crkHi.rt. 

M lLrbftrg. W. I(u1·schne·r. 
ll. !He alte Grnrschnrt Schau1I1bnrg, Grundlcgung dcr historischcn 

Geographic des SblUtcs Schallll1lHu'g-Lippc !lod des Kreiscs Gl'aJ
schaft RiJltcin von Giinthcr Schlllitlt. Studien nod Vorarbcitcn 
zum historischcn Alias Nicdcr!wcllscns. Heft 5. Gottingen L920. -
Wie in den JlcftclI 1 und <1 der Stud ion uod Vomrbcitcn (Seller
watzki , Die Herrschaft Plcssc lDl4 : YC~I. Zscbr. 48, S07 f . Magcr 
nod Spies!>, Erliiuterungcn ZUIIl J'robcblatt Gotting-cn def Kartc def 
\'crwaltungsgebietc Nicdcrsachsc lI s UIIl 1780, 19L9) wird in dCf Ab
handlung Schlllidt.s (1015 in HuUland gcf.d.l en) hessisches Gebiet 
beriihrt. Dcr cinc der boiden IhlUpttcil e, in die die Gralschaft 
Schaumburg , n!lch Aussterben des alien Il auses, dnfch den Ha.upt
teiluugsreze6 v. i!). (9.) VII. lG47 geschioden wurde , ist der Krei s 
Gntfschaft Sch.lumlmrg, der allderc 'I'eil tlas Fiirstentulll Schaum
burg-Lippc. Die OfcnzauseinalHJersctzungen zwischen Scha.umburg
Lippe einerseits, ll essen IInd Braunschweig- I,lilleburg andrerscits , 
werdell in 3 Kapiteln (G- 8) eingehcnd bchalldell. Die .dte Graf
schaft Schaumburg, di e \'om Steinhuder Meer bis un die lippisehen 
Berge, vom Deister bis vor die Tore VOIl Minden reichte, gehorte 
zu den Gauen der LandschaIt Engem: Bnkigl.lu , l\I crstcmgau, Oster
burggau IInd ThilithiglUl . Diesef wie def groBe Merstemgau (Gau 
der Marsa.ten) schcinen - a.uf altgennanischc Einrichtungen zurilck
~efiihrt -- civitates gcwesen ZlI sein, wllh rcnd der Bukigau und der 
Ostcrburggau den pagi cntsprachen, die al s Unterverbande dcr 
civi tates die uuterstcll Einteilungseillhcitcll des Landes bihlcten und 
!lI it den scit L800 zahlreich in Urkullden a.uftrctcndcn Gogerichtcn 
ill Bcziehung standen. Hcmerkenswerterweise befand sich auch in 
Gegenden, die in der alten Zeit des sa.chsischen Volksrechts noch 
unangebaut wa..ren, in den lIagcnkolonicn, in den Amtern Stadt· 
hagen unrl Sachscllhagen, ein nLandgericht oder Go" zu Lauenhagen, 
eine dem altsa.chsischcn Volksgericht naehgcahmte BilduDg. Von 
politisch groBercr Bcdelltung <lIs di e Goe warcn die Gra.fscha.ftcn. 
Zu den Geschlcehtern Engems, die eine Grafschaft inne hatten 
IInd die ben<lchbarten Grafcnfami lien fast alle iiberiebtcn, gchorten 
die Herren von Scha.ulIlburg. AJ s del" crste von ihnclI wird ill 
lIolmolds SIa.venchronik (UIll 1L75) lloQilis vir Adolfll s de SCOWCII
burg crwfthnt, dem die ',Grafscha!t Holsteiu ubertragen win\. Al s 
Graf wi~d Adolf urkundJich zwischen 1l2L uud 1131 genannt, wobei 
sich der Grafentitel schon anf seine Wesergrafscha.ft, die GraIschaft 
Schaumburg, bez iehL Es ist den Sehaumbllrgern gelungen, a.IIS 
ihrer Gralschaft eiuQ Landeshcrrschaft zu machon und <lie Landes· 
hoheit durehzusetzcn: Heichsfilrsten warcn sic nicht, ihre Gmf
schaftcn SchlLumburg und Holstein waren Reichsafterichcll , Lchen 
der Herzogo von Sachscn- (L.mcllburg). Dies Vcrha.ltnis ist spliter 
in Vcrgessenheit gerl.ltcn. llll .lahre l U09 crfo lgte die Verlei hung 
dcs .Flirstcnstnndcs und -1'itols an den rcgicrendcn Grafcll - ubcr 
nur Ull diesen, die Grafschnft wurde nicht FUrstentum . Die (Zentntl-) 
Hegierung der Geafcn von Schaumburg besta.nd seit dem Hi. Jh. 
a.us Kanzlcr und Rat. Sie hieB "iluch wohl " Kanzlci, war mit dem 
Hofgcricht idclltisch und konntc sehlicBlich als Konsistorium zu
sammentreten. - Die Verwaltung des plattcn La.ndes geschah dllrch 
die Amtcr. lhre Entstehung ist nicht ilUl cinc ciDhcitliche Wurzel 
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zurUckzufOhrell. Rurgen und Gogerichte haben dahei eine wicht ige 
RoUe gcspielt. An de l' Spibe der Amter standcn Drostcn ("Amt
mii nnor" , " Vogte" ) ; sie hatten aIs Vertreter des IAUldesherrn ncbon 
grund herrlichclI und Illi lita.ri schen Befll gni ssen a.1I~ i.Hfentli chen Hechte 
(Gericht, Zoll , Bede elc.) wahrzunchmef!; Auch di e 'Erheuung del' 
JandstiLnd ischell St.eller war Sache del' Amtcr. - E ino wertvoll e Er
ganzu ng del' gediege!len Arbeil bilrJen die Ka rte nueilagen: L Gaue 
lllld Grafenger ich te : 2. Goge ri chte v. 14.- 17. ,Ih.: 3. di c schaum
burgischen Lande )mch der Teilung (ca . . 17(0); 4. die Siidgrenze 
des Amts Sa chsenhagen ; 5. die Grafschaft Schaumburg in del' erstcn 
Hi.i.1 fte des 17. ,Ill. 's. . 

Hannover. M. Kt·ieg. 
1.2. Wilh. Wenz, ]hs .M (\, i ll Z C r Be c k en und seine Handgebiete. 

Eine Einfiihrung in di e Geologic des Ucbictes zwischen Hutl sruck, 
'I'aunus, Vogelsuerg, Spessa rt lUltl Odell wa ld tIl i(. MS Ab b. illl Text 
und <llIf 41 'I'afeln . Heidelbcrg, W. E hri g 1 ~)2 1 . H5l S. 

13. Ders. Geologiscller Exkursionsfii hrc r dure!. das Mllinzer Beckon 
und seine l{.andgebiete, mit SO Ahbild ungell im Text 11. (i Taf. 
HeideiiJ erg, W. Ehrig 1~21. 13G S. 

14.. G. Maldfeltl, Uber Kl inllL- und Witteru ngsschwankungcn im 
Kinzi g - und Main g ebi e t e : Hundschau fUr Hanau , Stadt und 
Land. W23. Nr. 1 (Septbr. 1.) 11. W (Sept. 15.). 

15. F. lillierilll, Zur Siedelungsgeograllhie der Wett e ntu: Gco
graphischcr Anzeiger 23 (Gotha 1022), Heft 1/2. 

Hi. Willi. SchoHler, Der Vog e i s her g, sein Unte rgrunt! 11 . Oher
ball . Ei ne gemeinverstiiml1ich e gcol og. l-leimatkutlde. Brautlsc li weig , 
Westermallll 1920. 1G8 S. 4 Tafeln , 30 Auh. (Deutsche Heimat
geologic 12. ) 

17. Fii h rer durch den Vog e l s b e rg von Prof. Dr. August 
Uoeschcn. Unter Mitwirkung des Vogelsherge r HohenkIuus. U. Allfl. 
It'l it 17 Ahb. , 2G Streckenkroki s u. 1 Karte. Marburg, N. G. Elwert 
1023. VIII , 9H S. - Der nOll e Vogelsberg-Fuhrer ist urn mehr al s 
zwe i Drittel gekiirz t., namentlich aul Kosten der gcschi chtli chen Ab· 
schnitte. Die Wetterau solI besonders beha.ndelt werdcn . Der gc
schichtlich-erdkundliche Stoff wird al s "Oberhessisches I-I eimathuch" 
in Aussicht gestcllt. 

U;. Joh. Ahlburg t , Ober di e Verbreitung des S ilurs, lI ercyns und 
Rheini schcn DCVOllS und ih re Bcziehungcn zum geo logi schon Ball 
illl u s tlichcn Rhcini s ch c n Gebi r ge : Jahrbuch tier Preu6i
schcn Geologischen Landcsanstalt zu Bet'liu f. d . J . IDW. Hd. XL 
Teil J, H. 1 (Berlin HJ20), 1- 82. 

IU. F ranz l'rcdcck, Durcll Sauerla n d un o W:dde c k. Wan
derungen mit mcincn SchUlcrn. I.- a. Ta.nsend . . 171 S. mit Titel
hild, 'raI. U. Abb. Dortmund , LCl1s illg L!)20 (Biicherei fli r Hcimat
freundc 5). 

20. Robcrt :Fillis, Die siedlungsgeog mphi schen Verh il lt nisse dei" 
N iederhe ss i s chcn S cnke. Ph i!. Diss. Marburg 19:21. 11, 
79 S. 

'.:! l. Ulrich BijJlluc r, D~e Vo lk s dichle des Kniillgebi c te s. 
Ein Beitrag zur Anthropogcogru phie Hesscns. Ph ilos. Diss. Rostock 
1 ~ 19. 84 S. 1 Karte. 

~2. WaIter Jrmc r, Der Basall des BOhIs bei Ka s s e J und seine 
Einschliisse von Magnesit, Magnetkies uurl gediegenem Eiscn. -
Luiso Vclde, Die silikati schen E insch lii sse im BasaJte des Biihls. -
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Wilhcllll Y.lt cl, Studien liber die Genesis der Ei llschliissc dos BGhl
Imsu.lt.s, in : Abhandlungen, hgb. v. d. SCllckcnbergischen Naturfor
schendcn Ucscllschalt, U7. B/lIlt! Frankrurt a. M. 1020. Hcft 2. 

2U. August l'l l'iche r, Di e i\ sc h c nr cg ion der Dicm e l. Philos. 
Diss. MUnster (A us dcm boolo~isch clI Institut dcr WcsWtliscllcn 
Wilhelms-Un; \,crsiUit). JV20. (i' H. Mit 2 Kaften u. L Tcxt'zcichllung. 

:24. Olto GCIIIJ)l, Die Diuuasgcstciuc im Fl uUgcbict der aboren Diomcl. 
MU nster, I)h il. Diss. Hr2U. r. L S. 

25. f<'U hr er til1f oh d:~ s Ouc rw csc rgebict. Mit 3<J Kaften 11 . 

PlUnclI hg. v. Wcsergcbirgsverci ll . Bcarb. v. Dr. O. Ui eckhoft'. 
2. crw. u. verb. Aufl . ZlIglcich !). AliI! . von Prof. E. Gorges, Weg
wciscr <lurch das Wcscl'berglulld . C;lssc l, M. August iu W2L 59U S. 

2U. O. ~lii ggc, Zur Kenntni s der Petrograph ic des lllteren Pnhteozo i
curns zwischen A I bun g e n lint! \\' i t ze n h a u s e n , besondcrs des 
Variolits : Juh rb . d. PreulL Geologischoll Lundcsllllstal t zu Berl in 
XL, I, 2, 20 l - 2l7. 

27. P. Unmtlohr, Uber die B I ,Lue I{npp e bei E s chwegc 1I . be
nachbllrtc BasaJtvorkomtncn : ebenda 284-g,~. 

28. F il h r e r d 11 r C h s Wc r r It t It I und tlngre nzclldc Gcbicte. Ein 
Heimalbuch mit 143 Bildern , J Eisenbahnkarte, 1 geologischcn Kartc 
lI . 25 Wanderkarten, bearb. v. Werrata lvercin unter Mitwi rku lIg der 
llorrcll Kreisschulrut liar! Dithmar , Stl1dicnrat Dr. Ludw. Hill
d cnb ur ~ , Scminarlchrcr W. Kunze , l'ostsekreUir Ludw. Stiotz 
unrl des ZwcigycrcinsvorsitzendclI des Werratalvcreins hg. v. Stlldicll
rat Oskar En ge lh ardt-.Eschwcge, Vorsitzcnden des Wcrratlll
vereins. 965 S. Eschwegc, Johs. Braull W2L 

2U. Konrad lI entri ch, Die Bcs iedelung de s thu rin gische n 
Eichsfeldes Ituf Grund d e r Mundn.rt und d e r Od s 
nam e n: 'l'h Uringisch-Silchsische Zeitschrift fUr Geschichle u. I<Ul1 s t 
!) (Halle W 19), L05- 128. - Vordril1gcn dcr Ch u. tt ell von Westen 
her in das wcstli che Mittelcichsfclrl , die aber 58 n. Chr. zurtick
wcichen odcr den Hcrmunduren 8ich ulllorwerfen mu6ten. S. 1L4 
bis 1 W . Vg!. A. Fuckcl im lIessenland !35 (W21), 15. 

00. Joh . WoH, Politischc Geschich te dcs Eichsfcldcs. Nebst sei ncm 
Mikel "Eichsfeld" in der l:nzyklopadic von Ersch u. Gruber. Nell 
bearb. 11. hg. v. Prof. Dr. KI. (. Bffl c r. DlIdersta.dt, A. Mccke 
1921. XX, 327 S. 

Ut. Adolf Ut,elltiorrer, Hcilrflgc zur P etrographic des IWhllbcrg. 
gcstcins zwischen Schmulkaldcn uurl Fri e dr ich roda . Phil. 
Diss. Marburg. UH5. 2S S. (S. A. all s dem Centralbla.tl f. Ati
neralogie etc. W15, Nr. 2L u. 2'2.) 

82. lIdefous ItOsser, llcitrii~o zur Siedlungskundc der siidJichcn Rhon 
unrl des fr iinkischen Saalcta ls. Miinchen. Nutur u. Kultur 1020. 
143 S. 1 Kartc. 

IU. V o lk s kuncl e. 
Uil Ot hlllar iUci tl ingcr, B i Id c r a ll 8 de r V 0 I k s k u n d e. Frank

rurt a../M. , W. Dieslerweg W20, VIII , 288 S. - Das Buch ist IIUS 

dcm Anschauungskreis dcr "GescUschart rUr dcutsche Bildung" er
wachsen und di cnt in crster Lillio den Zwecke ll dcr h6hefCn SchuJcn, 
vornehm lich der deutschcn Obersehuie, in deren I.eh rmittci es s ieh 
vo rtreffli ch einHigt: abe r ILUch Erwachscllen jcder Art, cJi c der 
dCIlt'sehen Volkskuude eill sUirkcres Inte resse cntgcgellbringcn, wird 
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cs cine Quell e reichster Belehrung sei n. na~ Buch fiihrt lIns durch 
sorgsam ,lI1sgewUhlte Abschnitte groBerC' r Wprkc, di e a m Schlusse 
znsl.llnmcngeste ll t Silld, in alle Gebictc lInse rer Volkskuntle ein IIIH.I 
IJirgt ci ne Fiil10 VO II Wi sSCll ssto ff nnd Anrel-{ulll-{: lIa ushau , 'I'mehton , 
Sitten Ultd Briillch c, li'cste jeder Art, A hergla.lIbc !1nl! Itlytilo log ische 
Roste, I3crufssJlrachen Ilud hlu ndarten, Volk slicd , I{lilsel, S a~{J n IInd 
Murehcn, Orts- ulld Stammcsneckercien, alle seh .... rf hervo rlrctcnden 
Eigentiimlichkeitell IInscres Volkstu mes spiegC'ln sich hier im Li chlc 
der Darstellung 111lSerer g roUten r'orseher. Wo hl tier Jugcnd , d ie 
so in das Wcsell ihres Vo lkes eingefii hrt wi rd nnd ti er-en Gc rnn ter 
filr solche Art deutscher Wissellsehaft gewon nen wertlen ! Da. rr dpl 
RntzeJ zn nns, der groBe Kenne r dent::;chen !.andes, de r aber ;wrh 
so fessel nd nnd hlllllorvo ll \'0 11 se ilu'lI WanderrlTl~en ZlI pl<ludern 
nnd selhst das l.ob des alten dClltschell Wirt s li<lus('s 7.11 si ngon wlIlSt.e , 
du, hHrcn wir di e g roll cn Mytho logclI Wl'inho ld, Mo~k lIIul ( :oltli cr, 
und allch Dichtcr vom ! {aIl~C eincs Frcy la~ , Ric h! , Uhlanci , j;t !i o~nr 
Herde r IInd Goetlie tretell hi er der 1(,l"IIemlclI .Jugcntl a ls; Vcrlroter 
der Ooutschkunde entgegcn. Der starkc Allteil II c~scll s an der gN
manistischen Forsehu ng so it den Tagcll de r Altmeistor Grimm tritt 
a uch h ie r ZlI '!'age: Die groUe ll Seiropfer nnserer deutsehkllndli chen 
Wi SSClI schll,ft sind " eide mic jc eill em clrarakte ristischen Ausseillli tt 
vertreLen, a ullerdem von I"orscbern des lI essenlandes Maass, Stei n. 
hall sen, J usti , J)iel e rich , Ho ckel IlIld Bender, dessen hessische lI aus
inschri ften so viel Eigenart uuseres Landcs kii nden. Gem hiitte 
mall noeh Vilmar unter ihnen gescheu , dell! unse re lI ei mutk unde vie l 
verdankt. Auch di e hess ische Fa ssung del' deutschen Kai sersage 
kommt hier in einem Aufsatz \,o n R. Seh riider zlIr Ve rwe rtung , der 
Odenberg mit se inem groUen Sagenhinte rgrund fi ndet hi er seine 
rechte Wiirdigung. 

K assel. ·r ..d.. Jf'uckel . 
34. Karl We hrhnn, Sa.ge n ,LU S H e ss an und Na ss au. Leipzig, 

Herrn. Eichblatt Lf.l22. 203 S. - Die \'orliegende Sa mmlulIg ist der 
5. Band des umfassenden IInd verdierl stli chcu Werkes nEiehblatts 
Deutsther Sagenschatz"; s ic vcr-eint die Sagen von Niederhessen 
emit AusschluH der Enkhlven), Hessell-Dannstadt, Nassau und dell! 
la ndschaftl ich du.zugchorigen I{reis Wetz lar. Die Sammlung begre ift 
dah er ei n sehr g roBes GeiJiet, ,\lIe rd ings mit starker BevorzlIglllIg 
der siid lichen Lalldesteile nm den Main : die llIundartl ichen Stiieke, 
deren anschaul idlC Sprache den Reiz des Er7.iihlten noch eriloht, 
entsta mmell Icdi glieh den rheinfrunkischen Bezirkeo. Am knappsle n 
ist da.s eigentiil'il e Kernland des Chattenstam me!>, II nse r Niederhesscn, 
weggek om men ; der ihlll gewidmete RILUIll nimm t ka lllll IIu des ga nzen 
Bllches ei u. Gerade di e he7.cichncntls ten und bekanntes ten Sagcn 
uieser mcrkwii rd igen Stamlll eswiege UIlI Guliensherg h('rum, del' groOe 
Sagenkreis von Kaiser Karl im Odenher~, der MoiBner und Frail 
Holll' , Friblnr mit dem dichten Hank enwerk , das sein Gemauer UIlI 

seh lingt, sind ga.nz a nsgefall cn. Dahei ist der ill der Vorredo 11 11 8 -

gcsproc ir ene Gru ndsatz, hanptsll,chlich neue IInd !loch ni cht ver
offentli ehte Stoffc zn hringen , nicht fcs tgehaiten , Olto der Sehi.itz, 
II cinz von Liider, metu·ere nnse rer Landgrafen sind mit bestimmen
den Sagenziigen vertretcn. Hier sind wi r al so weiter auf Lyncker 
und Pfi ster, a.hgesehell von dessen Sti ieigenW mliehkeitcn, a ngewiesen : 
(' ill c yoll stundige Snmmlung der aus dem Volksmllnd geschil pften 
rr inderlr ess ischen Sugen, d ie fil l' die Itorschllng, insbesondere die 
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vcrhrcitctc Kai scrsage, so wichtig ist , stcht noch aus. Das Work 
an slch soli mit del' HCJvorhcbuug diesel' SOlltlcrwiiusche nicht herali
gcsetzt \Vcrdell , cs dient cb!'n audcren ,t\hs ichten. Die maun ig
fa chcn weitverstreuten , zum 'I'eil schwcr zllganglichcn Quellcn sind 
lm Anhang sorgfiiltig ZII jec.l cll1 Stiick vcrzcichnct. Auf landschaft
liche Gesichts pllukte, wie sic z. B. in Bcchstc ins 'J'huringer SagclI
Imch zu Grnndc licgen, ist v()rzi ehtct worden, die AllordJlUng ist 
nuch 81.offol1 gctroffcn: Seclcngllt uhc, SIHlk, Gei·stcr jeder Art, go
schich tli cho und OrtsslIgen, Namcncrkliirungcll , Spol:t lInu Scherzo 
Die Sprache ist durclmus volkstiirnlich uurl anscha ulich, manchc 
Allgabcn iiher dell Chara.ktcr der I,;Uldschaft IInd Ortsnamcngchung 
(l'allsel aus P£annsti el) ve rleiit cn der Lcktiire hesolldern Reil. . Fort
schreitcndc Sageribi ldung Ilewcisl z. It StU ck L2, wo die Bodell
sleinersagc uns !.lis in den Wcltkrieg riih rt. Auffallend ist die Quellcn
angaIJe fill' die Lorcleys<lge, di e cille ErflnulIllg Brentanos ist. Die 
Ent.s tehung des Weinbaus am Hhcin hilt hck:wntlich Gei!.lcl , die 
uUste!' schOne Sage von der Glockc 7,11 Il adamar Barri es von MUnch
hau scn di chterisch vcrllcrrlicht , Ilinweise dara!lf witren viellcicht ani 
Platzc gcwcscn. Sagcnfreulldc 1I1ld Ii'orschcr werdcn das Bnch in 
glcicher Wcise willkommcn heil3en. Vg!. lIepd ing, Hess ische HHi.tter 
I. Volkskdc. 20, 521. 

Kassel. t A. 1/1/tc'kel. 
Bo. W. NClIhnus, Su,ge n unci Sc hwankc .. LU 8 d e m Kr e i se 

If c rsfeld unci d CII angr c llzcnden G cb i eten. Hersfcld , 
Hans Ott- Verlag L922. lL L S. - Die vorliegendc Summlung, eine 
werlvolle Bereicherung unserer hessischen Sagellliteratnr, umfal3t 
nur das engbegrenzte Gehiet VOH Hersfeld lllld Umgebllng. Zum 
Tei l sind die hier vcrein igten Sagen a il s dem .Mllode. des Volk.es 
mit }liMe der Schul cn zll sammcngebmcht, zum Teil den lllteren 
Sam mlungen von I~yncker, Pfister und Schneider entnommen, nicht 
oh ne eine leiehte UberarlJeitung, wie del' Verf. selbst sagt und wie 
sic besondcrs del' gekiinstelten lInd galll. unvolkstilmlichen Sonderart . 
Pfi soors gcgcn iibcr sehr am Platze WILl' ; die Darstellung ist Iwf diese 
Weise zu ci ner wlinschenswerten Glcichmlil3igkeit gelangt Ilnd trotz 
del' Mannigraltigkeit der Qllcllell wie alls einelll GuB ood dem Stoff 
dllrcha.us ;wgeplll3t.. Die Glicderung ist, wic bei Pfistcr, naeh Art-en 
crfolgt, den vcrschiedenen Gestalten der Sa.ge, Wa,sserdamonell, 
Wichtelllllinllchen, Ri cscn u. a.. folgen Orlssagen (1itiologischcr Art) 
I1nd geschichUiche Sagen . Jedcm Absehnitt geht cille allgemcine 
Betrachtung des bctrcffellden Sagcntypus vomus, die si ch an die 
neucren wisscnschnftli chcn Werkc von ~'riedrieh Rankc (von del' 
Leycns Sugenbllch, Teil Iq und P. Za.llnert., deutsche Natursagen, 
in frcier Weise ulllehnt. Der zwei te Teil ll mfa.Bt Schwarzenborner 
Strei cl!(', eilligQ ()rtsspoltnamcn, down Heichtum no ch nieht genug cr
schopft ist, und "Unspic lsstreichc". Dieser " Unslliel" , dessen Name 
hier "ol ksctymologisch mit "schlecht('m Spiel" zlIs,unmengebracht 
wird , ist wohl nur eine \'crklirzllng des uiedenlclltschcll Ulcnspiegel, 
an desse ll Taten 311Ch die hier erzlihltcn Streiche eriu ll ern. Aueh 
die Scll\mrzellborner Sheiche, die hier ill ziemlichcr VollsUindigkcit 
crscheincn, sind griH3tentci ls diesel ben, wie sic "o11 Schi lua., Lelen
lJurg und Wusungen crzahlt werden. Wie die Sagen, so wandorten 
allch die Schwi.inke "on ~ll1l1d 7,U Mlllld lInd wurden dalln bcstimmtcn 
Ortlichkeiten der cinzclncn LIUldschaftcn angeheftct, die sic dllfCh-
1.Ogcn ; sic geben meist auf literarische Qllclicn 7,uruck. Durch cine 
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gcwisse ortlichc F 1irhung wi rken sic jcdoch wie sclbsUind ige nnd 
cigcnartigc Erzcugll issc, WItS IllI ch fiir die Art ihrcs Vortrags un
crHiUli eh ist.. · Sehr ursprlingli ch wirken <l a die "LU S !lJa ~ist(! r Theophil 
Seiberts handschri rtl ichcm Nachlall bcigcbmchtc ll SWckc, die uns 
tluBerdem das Alter dcs, Schildbiiq;:ermfes von Schwa rzcnuorn he
zcugcll . Allch mundartli che Zutatc.n beJebcll dcrartigc Wander
schwlinkc auUcrordclltli ch und stcllen sic in cngcl'cn Hahmcll. -
Vg!. Hess. Ulii.ttcr r. Volkskundc 2 l , 71. 

Kassel. t A . Ji'uckel. 
!.lG. lI einrich ltuppci, A il S Mu tte r s Ma. r c h c Jltruh c. Miirchcll , 

Rlitsc l und Rcimc. Leipzig . Nculandh;U1 sveriag W. Tietz W20. 
195 S. - Ein licbclI swiini igt·s Biichlci u des bc ka nntcn Homhcrgcr 
'I':tubstummenlchrcrs ulld I>i ch\.c rs , d er seill e r II c ima.t schon manches 
treffli chc Erzeugni s sei neI' Erzii hl c rkunst und seineI' lyrischcn Bc· 
gahung geschcnkt hat, in e rstc r Lin ic .lUit sei nC! .. ~cm i itvo ll cn , schli ch· 
ten "MUrchcn , lUi,tscln lInd Hcimcn" fiir unse re I<i lldcrwc lt bcstillllllt, 
aher all ch Hir Erwachsenc, sofcrn sic si c!. den ~i ntl fiir {liese Art 
\'on Dicbtung bewahrt habeu, cine {)uclle der Freud e ! itCSS CIl lUit 
scinem urwuchsigen, unverHU schten B,LUern tulll tlud sci ll cn idy lli sch· 
behaglichell Acke rballsUi.d tc hen ist so recht das L,uHl des ~HLrclwlI s. 
llie r 1ll116te die betleutentlste Mllrchens,ulIlll lllng Deutschlands I'r
wachsen , hier SChllf Ubbelohde seine unstcrhli chen !tilder dazu , hie r 
ist all ch der Geist der Briider Grinuu in e inc lll II cssensohlle wiedc r 
wach geworden. \Vi e wundervoll ist gl e ich in der Einle itung mit 
de l' Schilderllng des :~1t e ll winkligen , weltfe rne ll Smdtle ins di e 
Stimmung \'orbcrcitel, <t 'JS ci C' r allc d iese. rcizvo ll e ll Bilder tlnd Gc
stuJten empors teigen! \Vir sc ll en das trauli che lIolllberg, ohwohl cs 
natiirli ch nicht genann t ist - das Mi.i.rche ll ist zeit· und ra.umlos 
- im wechselnden ZaulJer der Jahreszeiten vor uns, irn Lenz vom 
li chtgri.inen Gewcig de l' Birk cn umsponnen lInd \'o m Amselschlag 
ums uugen, im Sommcr voll ·Heudnft und l\uckn cksruF, im Herbst 
bnllllmt die Dresclllllaschine und schreit das KRlI zchclI ill uralten 
Waln uBbllnmen, und illl Winter klingeln di e dam pfenden Schlittc lI 
durch die SlraBen und de l' Wind rohrt im Seho rllstein . In diesem 
warmcn, wo hligcn SUidLl ci n wohnt ein glii ckli ches l\I enschcnpRar, 
das bcsitzt eine SChOIlC, bla.ne lla uerntruhe mit gem:titen Sprii chen, 
IIIHI welln ~ dic KilHl cr l\l1irc hen horen woll cn, klopft die J'luttcr allf 
de ll Rosenknlnzdeckcl, IIncl lockt mit ei nem Zaubcrs prll ch d ie Miirchen 
unci I{eiml ein hcrllllS. Nun kommen sie hervor illt hunten Wcchsel, 
in gehundcll e r lInd ungebllndener Form und cntz iickcn die fl c rzcn 
den ges pann t Lauschcndell . Die l\li.irchen fiihrrll IIIlS in rccht vcr
sch iedenc Zeit, lias untcrschcidei sic VOII den pigc nti ichcn Yolks· 
mii.rchen. " Gra.ug ritt" mit seill en althochdelll schen Na men Gismam, 
l1;lgas willd , i-Icimasw in<.l , ehenso " Hcimnllll tint! J\lf hi ld" 'stehen illl 
Hahmen ferner Vorzeit, di e ,.drei Briider" schon im Alte r der E isen
hallll , die " alte Bauernwurst" c rzlihl t sogal' \'om Weltkri cg, ohne 
da B wir de ll Eindruck 1I1IIn li.rl'iu!IlhuHer Anachroni smen erhalten. 
Die Gedichte s ind lIur Zllm Teil l\Hi.rchcn, zum Teil anmutigc Kind c r. 
lieder, die a.ber im 'l'one t1cm Mitrchcn nahe slehcn oder bekallnter 
Sugc lI in lyri schcr Form wi cdcrsJl icgeln wie das rcizende Idyll ItllS 
dcm Zwergenlebell " tii e Wi chte lk irche": kl e ine Erlehnisse ails dem 
I\ indcr- und 'fi erl eben si nd sehr gcschi ckt. hill eill verpflochten. Die 
IUitsel wendcn si ch ganz an d'I S kindl iche Gemlit, ihre Losung cr· 
rord ert keine groBe Geistcskraft ; ihm tlii ssige, wohlgeschlifJelle Form 
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wird illlCh crwachscne Loser crrrcuen. Anth die Hilder von Karl 
Blossfcld u. a .. , schlicht und hol zschnittmiiUig, schrnicgcn sich def 
Art de l' Darstellung vcrs liindnisvo ll :L1l. 

Kasscl. t ....t . Fuckel. 
U7. Al1crlci iib c r dell Wolf. EinBcitrag zur Hcimatkunde von 

Rckto r G. :ftr:lldfcld: Ge lnhiillscr'l'agcblatt W23 NI'. 001 (27. Dez.). 
302 (28. ). 303 (29.). 192,! Nr. 1. (2. Jan"ar). 2 (3. Jan.). - !l it 
groUcr BclcSCll hcit schildcrt M. die volkskundlichc Bedentllug des 
Wolfes und desscn r o rkoUl mcl1 in unserer Gcgcnd , insuesondcrc das 
vcrmehrtc A nftretcn des Haubticres seit dcm 00 jahrigen Kriegc, 
di e Wolfsjagddicllstc UI~d die MiLtcl, wnlche mall anwandtc, dcr PI'lgC 
IIrrr ZII wcrden. 

IV. Mnndart e n- und Nam e nkunde . 
• 

38. DClIt sc h c i\lundart o nfor se hung unl.l -dicht ull g in den 
J:I,hrell l ~ll~1 nnll IU20 (miL Nachtriigen zu frilhercn Ja,hren) untel' 
J\'litwirkulIg lllehrcrcr I<' :H;h~cnosscll zus:unmcugestc llt boi der Zcntral 
ste ll c fiir den ~pra chatt:Ls des Dcutschcn Hoichs IIl1d deutschc 
Muudartenforschullg: Zsch. f. Dcutsche Mundartrll W:C2. Ucrlin . 
IV, (j5 S. ( 1~)-21: Jl ess isch.) - Ober das Ilesscn-Nass:Luischc 
Worterhuch s. unter " NI~chrichtell "'; vgl. .mch Wrede-r'estschrift . 

3!1. Haus Lndwig ltUllit, Die Frankfurt e r Mundart in i hr en 
Grundziige n darg es tellt. Fra.nkfurt tl. 1\'1. , M. Dicsterwcg 
l~':H . 32 S. - Das pOJluHire und dabei gedicgeno Heftchcn ruh t 
auf <lom Grunde eigc ll er Forschung. Ved. heht znn1tchst die Iftlllp t
IlI crkmale der l<'rallkfllrtcr Muudart hcrvor lInd sc tz t sic gegen das 
Oberhessisch-WeHerallisch o ab , das untel" stetom Kampf <IUS der 
lJmgegend Fran kfurts immer mehr abgedrii.ngt wlIrde lIud win!. 
Kurze anregende Ahschn ittc hehandeln sodanu das lIerabsinkcll del" 
Mu ndart Zllm Kl cinhii rgcrtu m und vierten Stand, di e treihendell 
Eigcnkrafte der Aiundart, den Einfllll3 des jlidischen und franzosischcn 
Elements auf dell Wortschatz, die Einwirkung del" benachL:utcn 
Mundartgebiete Ulld die Andcrungen, die die Schriftsprachc hen'o r
rllft. Vcrf. beslrebt. sich erfolgreich, die geschich Uichen Bedingllngc ll 
sprachlicher Entwi cklullg lLufzllze igen: Anderungen des Vcrkehrs, 
tier sozialcn Lagcru ug tlsw. Dadureh kommt Lebell in seine Dar
ste l1ung, in der ieb Bur das doch rceht prob lelllatisehc "Gesetz von 
del' vis minima" misse ll mochtc. Zu S. 2li: ullgcfahr ostlieh der 
Linie Wenings-Gelnha llsen·Scligenstadt-Wiirth licgt nicht cin s c h 0 11 - , 
sondern ein s c h 0 - Gebiet. 

1J1arbut-g. ])1·. Lltise B e.,.t!tol(Z. 
40. I\arl Sielllon, Die Muudnrt VOIl La n g e n s e I b 0 I d (Kreis HUIl:lll ) 

und die Dialektgrcllzcn seiner weitcrell Umgebung. AuszlIg aus 
oiller Marburgcr Dissertat ion von 1D:H: Zsch. Inr lIelltschc Muml
;uten 1!)22. S. 1.3~' - 148. 

41.. Gustav Wentzcll, Knull ·Erwesen. Ne UBlese Kasse litncr Gallden. 
I\a ssel, Selbstvcrla.~ 1~h?"2. 7(j S. VgL H[eidclba chJ i. Hessenland 

. iJ5 (l H2 l ), lOO f. 
42. H. Uastl:m, Gedi c ht e in obcrhe ssisc her ~tundart. 

!1arbnr~, J. A. Koch (C. Hilzeroth) , o .. 1. I W2 l l. 48 S. - Teils 
Schwa.nke naeh Art der herkornmlichen " La.lIschen"', toi ls origillcllere, 
ge lungene kleiue Geu rebilder fill S dem UorflclJen. Ocr llIundartliche 

, 
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J~au tstand ist mit naiven Miltcln im g roUcD gauzen recht geschickt 
wicdcrgcgelJen. Aueh der Worlsehatz bringt viel IIUbschcs, Eehtes. 

ltfarburg. Dr. Luise Bet·thold. 
43. Adolf Frunk, AIIOt'hand Gcfolldcs. Schmii. kll.llcr Schnake, 

Sehnctz un Schlamhl.lllllJc. Sehmalkaldell , O. Lohberg 19'.c2. 
~W. Obcrstaatsarcfliva r Dr. Beschorner, Die F I It r n a men ~ 

for s c hun g in Deutschland. lI erbst 19'20 bis Friihjahr 1D-23: 
Korrcsponde llzblatt tics Gesa mtvere ins 71 (Be rlin W28), 51- fl7. -
Hessen-Darmsmdtische und kurhessische Fin. unter Friedrich, Schoof, 
Sehull1<lcher i im Anhang unlcr .Lindcll struth , Wolff llnd Wredc. Dio 
witldcekischcn sammeltc planrnHBig der vcrstorbene Gelleralma.jor a . D. 
Frhr. Dalwigk in Weimar. Ebenda. l;!) ( l!)-2 1), 2'2- 25 Schoofs 
Arbeiten aus den Ja.hren UJ1S- J!.lOO (vg!. z.. H. G. 58, 119). 

45. Edw. Schrotier, B:dd e r i n Dcutschland: N'lI11n oeh Bygd. 
'l'idskrift fOr nordi sk ortnamnsfo rskning 10 (Lund W22), 13- 19. -
Beltershausen und B:t1derscheid im Kr. ~larburg; Uellersdorf, wiist 
Kr. Frankenbcrg; Balle rsbaeh bei AJlendorf a·. d. J.umda; Behalters
born bei WitzenhiLUsen uud Balzersborn bci Sooden a. d. W. = 
Ba I dcrslJrunncn. 

~ I ;. Edw. SelJroder, Angleiehuug deutschcr Ortsnamen an NameD aus 
ihrc r Nachbarschaft: Namn oeh Bygd 11 (W23), 4l- 53. - Zahl
rciche Beispie le aus HessclI , wie Mellnau aus ZCIll Ellenhoeh lmte r 
Einfl llU der Naehbarorte Sarnau und AmolHui. 

'17. Edw. Schroder, DasPart. Pra.s. in Ortsllamen. (Sc h aue n~ 
1J u r g uud Vcrwa ndtcs): Nachri ehten del' Gese ll sehaft der Wissell 
sehaftcll zu Gottingcll . I")h il. hi st. Klassc w":n , S. 243- 248. ' - 
Rauschenbcrg von rausehend; Sehauenburg = die scliauendo llurg ; 
Wartellbcrg, del' wartcndc lJerg odeI' del' Herg, VOIl dCIIl man s ieherndc 
Ausschau hUIt. 

48. Jos. SChllctz, Siiddeutsehe Orts- tlnd Flu6namcll aus keltisehcr 
Zcit: Zseh. HiI' cclti sehe Philologie 14 (1928), 84.- 42. 274~288 
[Ki nzig , Konig i. 0.]. 

1!1. Hei nr. lIcidt, Die Mundarten des Kr. Alsfcld . Gic6e!' Beitrage 
zur deutschenPhilologio VII. GicBen W2'2 . 

• 

v. \Vapp~n - und Miinzkunde. 
50. ?If n n c h 0 n or l( a I e nd e r 1D20- 1924. ?ofOnehen - Rcgensburg, 

G. J . Munz A. G. - Die genealogisehen Erlii.uterullgcn zu diesem 
seit l 8V5 crschcinenden ausg:ezcichnetcn heraldischen Kalendcr 
Otto Hupp s werden se it 1D23 Ilicht mehr von Gustav A. Seyler, 
sondorn vou Ur. Friedri eh von Rloeke beigesteuert. l eh benutzo 
die Gclegenhcit und ziihlc kurz die Wappen deT Herren- uud Adels· 
gcschlcchter ullsercs Gcbiets ani, di e in den eillzc lncn Jahl'gangen 
se it Beginn dargestellt lInd behandelt sind: 1895 Hessen, LSD7 von 
E rb:teh , v. Leiningen-Wcstc rhurg, v. Sayn, v. Solms, v. Ysenburg, 
18V9 v. Hatzfeld , 1900 v. Schl itz gen. v. Goertz, 1902 GroU.hcrzoge 
v. H Q.,Ssen (Lowe mit Sehwert) , 1007 neues viclfcldiges Stllatswappen 
der Gr06herzoge v. Hessen, 10ClS lIanau, 1912 v. Frankcllstein, 1914 
Waldcek, Schenek Ztl Sehweinsbcrg , v. d. 'J'~\Il1l , 1015 v. Berlepseh, 
v. ' Biedcnfeld, 19LG v. Eberstein, 1917 v. DaJwigk, Riedesel, UHS 
v. Nordeek Z ll Habenau, 1919 v. Bllscek, 1922 Kurlin ie des Hauses 
ll cssen ([lach den \'orsehlligen Seheneks zu Sehweinsberg urnge
ordnct, mit Text VO Il Friedri eh Kiioh), l V28 v. H~mstei ll , VOIll Stein. 

7.e it-Ac h r . 13.1. 1).1. 19 
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(Die Wappon der zur althcssischcn Rittcrschart des ehcllla ligcn Kur. 
fiirstentums Hcssen gchOrigcn GcschJechtcr von Hup ps Hand 
schmiicken scit UHS die Wund cines lianptsaaics des Hcssischcn 
Landcsmuscmlls Zll Cusscl). C. Knetsch. 

51. Wappenbu c h der S tatlt Basel. 1. 'I'oil. Unler den Auspizicn 
de .. historischen lIud an • ..lillllarischen Gcscll schaft in Base l hggh. von 
W. It S ta c he I i n , Zcichllungcn VOIl Carl It 0 S c h c t. Basel 1lJ22. -
250 bUllte Wappcntafeln van eincm ulI sgczci chnctcn heraldi schen 
KiinstlerCnrl Hoschet, der si ch wolll an (ltto lIuJ)Jlgcschul t ha t. Aufdcr 
Hiickscitc jcdes Blattes in zm;ammengedri.iugl.er Form die Genc:.dogic 
der bctrcffcndcn Fumiiic VOIl St;I{'hciin lint! tlnucrclI Baselcr Gene:1.
logen und lIi storikcrn , einc hcr\'orragellde \'croffentlichung, lIIll die .. 
wir in Deutschland die Stadt Basel beneiJclI kunnen. Fiir Hcssen 
wichtig die 'J'afeln Meria'l (i" rankfu l't) und Was se rh nn. lIier 
kRnZl Zl1l' Ergii.nzung gcs;lI~1 w(lnlcn , daB 2 Illlf cl er Tafel nllr mi t dCI)l 
Gebnrl:sdH tu Hl \'c rz cic hlL ()t.( ~ Hriitler das Gcschlccht auch nach Hesscn 
verpftanz t iwuoll: Hans ,Jakob Wasse rhulI hcimtctc am I!J. Miirz Hi07 
in C:tsscl (AltsUldt) Gerl l' ud , 'I'ochtcr des .J ohallll E b e l des nlterell, 
und scin Uruder Frunz Ulrich W. :un 5. ~la i Hil7 in Cassc l (A ltstadt) 
]~ Iisabeth , 'I'ochtcr ues .Johann Mo tz ailS \\'it1.cnhausen. Unter beider 
Naehkomlllcn sind viele tiiehtig(} hessisehe Bcamte. Ein HicronYlllus 
ell ri 0 (l579- 1li14) crschcillt als landgriiflich Hcssen-Casse li scher 
Ra.t, und del' StamIDvater del' etwa seit l520 in Basel <lns~lssigcn 
Familie .J u s t, ei n Cunz Just (urn l448 bis naeh 1528) war aus SpieD
callpei IInd se ine Frau, cinc geborcnc Schmid, war atls Ji' riclcudorf 
geblirtig . Die Preiswerk hubcll im l7. Ja.hrhllndert mehrcre 
Jl cssischc Bcarntc hcr\'o rg-cbracht, ihre Genea logie IilBt si ch !loch 
crhcblich erganzcn. FemeI' finden wir die 13 Cl r no\] II i, d c I~ a r y, 
S ch e Itn e I' und .L Cl i s s ic r, t.lic Bezichllngcn nach Frankfurt hllben 
(die de Bary auch nach 1Ia.na.u), namentlich aber intercss iert llll S 

die Familie Sc honau c r , denn der nul' kurz genannte Theobald 
Schonauer (geb. 1640) ist der Stammv'lter vicler hessischer Familiell, 
eine k leine Tafcl sei neI' hessischcn NRChkollllllen steht in GunJ lachs 
Casselcr Biirgerbuch 18!);;, !lach Soitc 174. Ein '·Ia ns Werner 
Ru ss ing e r t l GOO ill Il allau. Als Nucl!trag zu den F'ii sc h: von 
1702-08 war ~Iag. Remigius F~lseh) Soh n des 'I" I'raeccptor c1,\ssicus 
Joh. Georg F. zu Basel , Adjunl.;t, bci seinom Schwiegc rvater Pfarrcr .Ioh. 
Hermanll MUlier in Wichmunnshauscn bei Sontra. O. Knetsch. 

52. Am. Kollcr, Der Miinzv e rtrag der rh ei ni sc hell Kur
fu rsten rn i t H essen vo m .J ahre 1572. ?Iiinchcn 1!>2'2, 
VerI. d. Bayer. nwnisrnat. Gese ll sehaIt., lt4 S. u. 2 Tafeln. - Diese 
Dr.-Disse rtation b.ehandelt ei nen wcnig bcnnnnten Abschnitt llnscrer 
hcirnischcn l\liinz~eschichtc und beleuchtet das landcsvUterlichc 
Wirken La ndgraf Wilhe lms IV., sei ll cn klarcn Verstand IInd seinell 
redlichen Sinn von ci ner neuen Seite. Denn er ist rccht cigentli ch 
der geistigc Vnter des \Vormse r MiilJzvertr<lgs \'om 21. .J an. 1572, 
durch wclchen die Tradition von J50~ wieder anfgenollllllcn wurde, 
er hat der Angelegl!nheit das sUi.rkste pcrsi;lIli che 1nteresse zuge
wend et und die meiste Eill sicht bewiesen, indem er anf eine rcich
liehe Ausmlinzung von Kl cinmUnzen nebcll den groben Sorten hin
driingte. Von den hcss ische n Albus, die er, a ls die gemeinsOltllc 
AJbnspriignng abgclchnt unci dallllt cler MiBerfolg des ganzen Untor
lI ebmens besiegelt wurdc, in zwei SorteD hcrsrollcn li eB, si nd nul' 
cliejenigcn nuf lIns gekommen, we1che :H1f del' ' ''orderseite das 
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. 
hcssische Wappen, a uf dCf Hiickseite den Helm t rage D (1574; 1575), 
wa.hrc nd di e mit dcm llundcswappcn auf del' Ri,ickscitc vcrschollen 
s ind. So besi tzen wir RUS del' Zeit der hessischen Zugchorigkeit 
nur Kassclcr Ta lcr yon 1572 (1574 ?), Da.rmsutdter vo n 1572, Hhcin
fel scr von 1578, Marbl1fger (rcsp. G1adenbacher) 'TalcI' und lI a lb
tnle r (a.uch kleine Dicktaler unci Ta lerk lippcr) vo n 1572, die a ll e 
allf den beigefUgten Tafcln zur Ahhi lc1ung geJangen. Hessen bli eb 
iiberhallpt nur, wie zu na.chst vorausgesehen war, fiinf Jahre im 
kurrh einischen Miinzbund, del" hessische Lowc aher wurde auch 
nac h SCi !lC!1J Ausschci den im Schildesful3 des Bundeswappens fest
gehalten : 1577- 1582. - Die no twendige Baumsparung hat leider 
wm Verzicl1t auf den Abd rllck del' Urku nden gezwu ngen. 

Gottingen. - E. Schr6det'. 
53. J uJ. Calm, Die iiltesten Brakteaten del' ~liin zsUitte N idd a : BHitter 

fUr Miill zfrcnnde 52 (10 L7), S, S. 313 ' f. 
5<.1·. H. Ducil emm, D jebu r ger IHUbl ing der Hen·en von F a,lk c n

s tcin- Bolanden ? Ebenda 54, U/ lO, S. 5fD f. 
:)5. H. 1hlCh ellftu, Untersllchungen zu den splitmittelaltcrl icllCn l\Hinz

rei hen von Pfulz , 1I1ainz, El su/3, 1I cs s e n und anderen Gebieten : 
Ebendn 51, Nr. 8 bis 11. 52, 11112. 53, 1 12~8/D. 54, 1/2. 7/8. 

i;(;. H. Uuchenau, Z i e g e n h a in e r Godefridus-Denar und ein ShaH
burger F undgenosse : Ebellua 55, 5/8 , S. 43- 45. 

[)7. H. Uucll e nlln, Ocr 1, i c h t e n b erg e r Hrakteatenfund, ein Beitrag 
Z UI" Mii nzkunde dOl" \V e t tor It u und Umgcgo nd: E bend a. 55 (W20), 
Nr. VilO, S. 73- 8D. 

r.s. Peter KlIlcllbcrg, Unediertcr 'Illan ken H c rrn a,nns I V. vo n 
H essell als Gubernato r van ){oln: E uenda G5, !Jj1O, S. SD. 

5! t . . J. C'lllll, Ein Wetteraue r Dynastcn brakteat mit heb raischcr 
Ulllschrift. Ein Ilu lll ismatischcs Denk mal des Judenschut.zes im 
12. Jh.: Zsch r. f. Nl.mismatik 33 (Berlin 1921), f.l7- U 2. 

VI. A lI gemeillo hessiso h e Gesohic h te. 

(iU. Reime r, Historisches Ortslexiko ll s. niichster Jahrg. 
(;1. ll essischc Oesc h ichtcf iir Sc hul e u nd Haus v o n WaIter 

Kiirsclnl(~ r, Stndicn ra t. Marburg, El wer t 1923. 134 S. - Der p reuBische 
Unterrichtsminister von 'I'rott haHe illl Sommer des zwei tcn Kri egs
jahres verfiigt, daB in den hoheren Schulen liberaJI da, wo Unter
richt der dcu tschcn Goschichte stattfinde, die geschichtli chen Ve r
h[iltlli sse <.l e!; Ortes und der Heimatprovinz der Schule besonders 
ucrlic ksichtigt we rden soU ten. Spat, zu split kam die Einsicht, daB 
nicht der Kultus einer Dynastie , sei es a uch der erfolgreichst.en , 
sondern die Ueimatpflcge di e P fahlw urzel der Vaterla ndsl iebe dar
stcll t, dOMI kll /"z vorho r war noch dem hossischen Gesch ichtsve rein 
auf sein Gesnch , den Unter richt in dor hessischen Gesch ichte aus
zufGhren , ein der Sache nach aul ehnendcr Bescheid erteilt warden. 
(Mitte il. d . Vcr. HH2/3 S. 7}. ~I ag jcner Erlal3 auch in del' Kricgs
zcit nicht vie l Frilchte gczeitigt haLen, so ist cs <l och erfreu li ch , daB 
er nic ht wie manches an <l erc untcr delll Aschenregcn der Revol ution 
vcrsch iittet, sondorn vo n der Sch lll behordc im Jahre 1921 wieder 
;t,ufge nommon \vorden ist. Auch die Hee resleitllng hat sich dem 
Vorgeh eu angeschl ossen, inde m sic in den Heeresfachschulen (Ragi
Ill cntsschu len) den Unterricht in der Geschichte zwa r nicht mit der 

l!.J ~ 

, 

, 
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Heimatgeschichw, das ist bci dcr jctzigcn Zusl\llImensctzung des 
Rcichsheeres nicht moglich, wo hl abor mit def Geschichtc des 
Standorts, sc iner nahcrcH tlud wcitcrcn Ulllgebung begil1llcn Hi6t. 
Objcktiv und ohnc Vorcingcllommcnhcit bctricbcn wird dieser Unter
richt eine WaITe gcgcll den deutschcn SOlldcfllngsgeist bictcn. def 
wicder drohcnd scin IInupt crhobcn hat, wie schon Bismarck Wr 
den Fall oiner KlItnstrophe hcfi,irchtcle. 

Der Untcrricht ill dill' hcss ischcn Geschichtc sctzt nach sc illel' 
Stellung im Lchrplclll cin lIilrsbllch in dee Hand des Schiil crs "om us. 
Llldes wllr cill solchcs ni chL vorhanden , da. der Abri6 ciller fle
schichtc lies IIcsscnlandcs VOII K. \Vaguer (1896) Hingst vcrgrirrcn 
ist; auch cntspmch das Ihichlei n ill seiner iiberaus kll appcn Form 
nicht "oJjig dcm Bediirfnis. Dicsem isL jctzt gut abgeholfen durch 
das hi er Ilngczeigte Unch van Waite r Kiirshhncr, das l1icht ein dun·er 
LeitIuden, sondem ci n Lellr- tint! LcsclHlch ist. Es wird ni cht nur 
dcm Schnlcr cute Dienste leisteH, SOlldcrn kunn Ruch solchen, di e 
in vorgcruckten Jah ren ihre MuSe der lI einwtgeschiChtc widmen 
wol.len, ein el"wunschter Wegweiser scin. Vor iiJtcrcn, ausfilhrli chercl1 
Darstellllngen zeichnet si ch das Iluch dadurch aus, da8 der Ur
gcschichtc ein Pla.tz cingeraumt und duU dcr kriti schc Standpunkt 
besser gowahrt worden ist.. Als bcsondcrs klar tlnd Uborsichtlicll , 
hobo ich di e Behandlung des SO jii.hrigen Krieges, seiner Vorgcschichtc 
und se ine .. Folgen hcrvor. Nieht in alien Einzclheitell wird mun 
dcm Verfasser beipflichten ko ull ell , das bringt schon dcr Umfang 
des Gebictes und der Stand der Vorarhcitcn mit si ch : So ist di c 
Drcifeldcrwirtschaft sichcr nicht van Karl dem GroBen eingefii hrt 
warden (S. 14). }I'erner ist cs mehr als fraglich, ob ill der Zeit 
der Karolinger cine gewaltige rermchrung der Unfrciheit cingetretcn 
1st. (S. 19. Vgl. A. Dopseh, die Wirtschaftsentwickelung der 1(l.lrolingcr
zcit Bd. 2 § 8 .) Dell La ndgralen Friedrich H. win) man bum ffir 
cinCH der bedeutcndstcn Filrsten 1·lessens hll.lten kunnen; das Urteil 
Friedri chs des GroBen tiber ihn, das die " Politiscilc Korrcsllondenz" 
enthU.lt, ist freili ch nicht ma3gebcnd, aber Iluch in andcfOn Quellcn 
treten Schwachon dcs Geistes und des Charaktors hervor. (S. B8.) 

Die Ortsgeschichte ist durch klcincrc.n Druck abgesetzt, sic 
wird anf diejenigen Orte beschra.nkt, in <Ienen hohere Schulen be
stehen, da ciuc Grouzc gczogcn werden mullte. Hofgeisma r (S.43) 
hat nicht 123 L Stadtrccht crh:Litell , sO lldcm vor 1223, donn 1231 
bestand sehon eine Neustadt. Die .MincralquellclI des nuheD GP.
sundbrnnnens sind nicht vcrsicgt, sondorn nur als HeiJqucllcn a.n8cr 
Gobrauch gckommen. 

Die Ausstattung ist so gnt, wie man cs bei dem Vcrht.g gewol.nt 
ist, der Oruck ist korrckt, du rch cill Verschcn ist dic hessischc Kirchen
ordnung (8.87) allf Hi37 gesctzt tUlstatt auf 1657, Filr eine nClle Allf
lage sc ion ein ige bcschcideuc \Vunsche geii.uaert: di e Aufilgung cines 
Registers, ciner sllllllUarischcn Sta.mmtafcl des Fiirstcnhauses ulld einer 
Kartenskizze, weJchc dic Entwie.kelung des 'ferritorium ~ durstellt. 

Hofgeismar. Friedr':ch Pfaf/, 

VII V o r gesch i c h te uncl r umisch - ger mani sc h e 
For s c h II n g. 

G2. Prof. Dr. Fr. 1\00I)P ll . Prof. Dr. Gg. Wo]ft' in Fr:mkfurt :1.. M. , 
Romi se h-G or mani sc h c Forsch ling. Berli n lInd Leipzig, 
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Vcrcin igg. wisscnsch. Ver1. 11122. 120 S. VlIT Tafeln. (Sammlung 
Gosehen 860). - Del' von WolIf bcarbeitete zweite Absch ni tt "Vor
rom isches und Nachromisches" (S. 59-118) weist de! in den letztcn 
Jahrell erfolgrc ich aufs neue erwachten Boden forschung in Ku rhessen, 
mu die der Vf. die grMHen Verdionste ullfzllweisen hat, die go
bilhrende Stelhmg ein im Hahmen der vo rgeschi chtI iehcn Wissen
schaft . Zur crsten Einfii hrung in die :P rohlemo der romiseit en und 
germanischen Forschung eignet si ch das Bfichlein besonders. 

fi3. Ka rl SchuJII:tchcr, S i e d el u ng s - n n d K u ltu r ge sc h i c h tc 
de r R he inl an d e von d e r Ur ze i t b i s i n da s Mi tte l
a I te r. 1. Band : Die vorromischc Zeit , mit 65 Textabbi ldungen und 
20 Taleln. Mai oz, L. Wi lckells W2 1 (Hand bUchcr des ro m.-gcrman. 
Oentral-Museums Nr. 1). 25-1 S. - Es war ein groBer Fehler, in den 
die prithistori sehe Arch:lologie dor ve rgangenen Generation gcraten 
wnr, daD sie die llodcnalt.ertiimer Ilu r al s Dinge Ul! sieh bewertcte, 
all s ihnen Typenreihen und Kulturperioden zlI sarmll clIstc lit.e, oh ne 
ZII beril cksichtigen, was der li' und bestand uns fiir Lebcn, Sitten, 
Brauche, VOT allem aber fUr Wohnverh ti.ltll isse IInd Siedelungswesen 
besagt. Wir habcn inzwischen gclern t, daB unsere Funde, will man 
wi rklieh Kulturgeschiehte aus ihnen ablesen, ill all erengste Bezie
hung zu dcr Scholle, in de r sio uns aufbewahrt wurden, zu bri ngen 
sind. Wenn diese geograp hische Betrach tung der Prahistorie all
rna.hli ch immor mehr Boden gewinnt, so ist das nicht zu]ctzt Schu
machcrs Verd ienst. Und er bietet uns nun cine solche Ku1tur
gcschichte aut sied lll llgsgeschichtl icher Grundlage Hir die vOl.'ge
schichtli chcn Periodcn der Rhein la nde, der gleiche parstcllungen 
fii r die ro misehe und die Vo lkcrwanderu ngs- und Mcrowingcr·Zeit 
fo lgen soli en. Dell Wert dioser, aus lcbendigster Anschauung her
\'orgegangencn Arbcit weiB der von yo rne herein zu wU rd.i gen, der 
die cngen Beziehungcn ke nnt, in denen Seh. zu der ga nzen vorgc
schichtl ichen Forschung in SUdwestdeutschland steht, wie er ii berall 
und mit nie erl ahmender lLilfsbereitschaft al le lokale Forschung 
untersLUtzt und gefOrdert hat, wie fast keinc groBere A usgrabung 
sbLttfand, ohne daD er, wenigstens al s beratender Zuschauer daran 
teilnahm und wie nachhaltig befruehtend er auf die Arbeiten so 
" ielcr kleinerer Sammlungcn wirkte. S6 mu~ dieses Bueh des be
deutendsten Vertretcrs del' vnterHindi schen Archilologie in West
delltschl:lnd al s die wi chtigste Erseheinung der Ictzten Jahre auf 
dem Gcbi cte def hei mischcn Bodenforschung gelten. Sehr zu statten 
korn mt ihm fUr die Darstellung, daB der wissenschaftliche Apparat 
auf 17 Seiten in die Anmcrkungen zusammengedrangt werden ko nnte, 
lilt. di eses Mate rial bereits I !}la in dem 5. Katalog des Ho m.-germ. 
Centnt l-Museums von Seh. vorgelegt wurde. Nieht nUT fUr den ?!lit
forscher stellt diese Besicdelungsgeschichte cine Fuudgru be wert
voll ster Art fUr K ul turz usammenhange und f uodma.terial dar, son
dern sie ist nnch, zumal bei der vorsichtigen Art der SchJ Usse, fur 
den Fcrnerstehendcll a ls die bci wcitem beste Einfii hrung in die 
westdeutsche Vorgeschiehte zu betmehten, die wir bcsitzell . 

Unser kurhessisehes Gebiet ist naturgema.6 wegen seiner geo
~rap h i sch en Lage als Nebcngebiet behandelt, kommt aber do~h zu 
scinem Rechte. So werden fUr die Uausformcn der Bandkerami k 
'Illelt die beiden schonen Hu.user, die \volff am Fntucllberg bei Mar
IJll rg ausgegraben und in dieser Zeitsehrift "eroffentlicht hat, heran
t;"l'zogell . FUr unsere wichtige jungneolithische Kul tur, die wir be-
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sonders von der Ziischcll cr Steinki stc unt! dcn Gl'abern in dcr Mader
IlCide keJlllcn, hiil t Seh. im Gegcnsatz zu del' ncuerell Auffas~ llllg 
Ko~sillna s nu der nordli ehcn II crkllnft fest, di e i:L ,Lu e!. <lurch ciuc 
gaoze Reihe neuerer I"uudo bcstat igt win!. Nicht a bcr wird man 
Seh., zustimmen konnclI , WC IIII Cl' ann illllllt, duB IlIlSerc ni cderhes
sischcll Brandgrii.berieldor, d ie vo n del' lIull stuttzei t Li s in di e t~'r i i h 
lalcne-Zeit hina brcichclI (l\I cls lIlI gcn, Weldhoidcll , LemlJ:tch, Wolrers
ha useD etc.), cine FOl'tsclzung del' Kultur del' s iidwestdeutschen 
jiiugstcn (Urnr.llfelder- J Bro tl zoze it darstell ell . Sic !lllilcn cinen 
durchaus gcrmauischcJl , al so 1I 0l'dwestdulI tschen Chllruktcr. Offcnbar 
ist ja. in Nicderhcssell seit der Zcit del' Gril bcr in der Madcrheide, 
al so von ruml 2500 v. Chr. all , ein lInd di esel bc BcvOl kerung an
sassig, di e zwnr starkclI g iull llU vo n SUden her zeig t, abor £l och Will 

gennanischen KlIl turkrt'is ~phii r t. ]),Ifiir spri cht das rego lm ti.Uige Vor
kommen VDU lI a.l skra~(· 1I ill der frUhon Hlige lgrliberbronzezeit , vo n 
Lla ucn Glasperi cn in l 'i ll CIII del' sc lte norell GraLer dor spaten II Ogc l
graberbronzezoit lIei i"riciP lUl orr. Die I!; roUen Kultu r- und VHlker
stm6cn, dio SUdwcslth'ulschlalld mit Thii ringclI verb inden, gehcn 
von c1er Wettcnlll tlnd Obf'rhcsst'lI : 111$ vor dem Ei nriicken der !lord
wcstdotltse ll cn jlln~n eo lilh i st h Oll 1(1 11 l ur zwar du rcll ni edcrhessisches 
Gcbiot, wic d ie VCl'ureil ung del' Bandkerami k IInd das IWsscner Grab 
von lIofgeisma r Ichrcn. In del' Folgczcil abcr lussen sic of£enbar 
dieses Gobiet links liegcn IInd zichen a m Vogclsborg \'orbei !lach 
Nordwcstcn. So erkJ iirt cs s ich auch, dn U d ie kolti schc .M ehrcncr 
Kultur des 6 . Jh . v. Chr. hier nu l' in Branrlgrlibcrn anftri U, wa hre nd 
die Kclten ill ro '!'oten ill d..ieser Zcit imlll er bcstu ttc lI . Es liegl also 
nul' Kulturbeeinflussung vo r. Auch tl ic Kontinu iUit dcs Griibo rfeldcs 
VDU Wehlheiden spricht gegeu oinen Be\'ulkcruugswechsel. So 
wird ruso wohl das Ilrundgrab von Sterzha llsoD aueh noeh einen 
Genllunen, keincn Kclten bcrgen. Docl! hier knn n a llf diese Fragcn . 
n icht naher eingegangen werdcn. 

Sichcrli ch wird das inJl altrciehe, vo rziigli ch a usgestattetc, a.bcr 
doch wohlfeilc "nch del} Wl1 llseh des Vorfassers erfii ll en, daU cs 
den Sinn fiir das allmiihl iche Wcrden del' Dinge wceken und scha r
fen, di e Licbo zum Jl eimat la nde verti efen lIud dcl' dcutschen Alter
huns forschlUlg nOlle Frellnde gewinncn mi.ige, 

Marburg. lValther Brel/lC". 
G4. Qlto X Ull kel , Die Vor ge s chi c hte lIn s or e r H ei ma. t. 

Grlinllerg, H. Hobert W2 1. 48 S. mit 23 Ahb. - Die Schrift ste llt 
don Abdrll ck cines Vortrags dar, del' das mittat ige Interesse we itestcr 
Kreise £Or die hoim ntl iche Bodcll fo rschll ng erwcckon sollte. DuG 
del' Vers lIeh gcglii ckt ist, bcze llgt schol1 uer sehncllc ALsalz des 
Schriftchcns. Ei ne stii rkcrc Besehra nktl ng dcs ctwas weitschwciti gcn 
aJlgemcinen Tcilcs zu GlIllslcn dcr cige ll liichell Da rstellllHg del' vor
geschichtlicilclI Pcrioden, di e nur '27 del' 4H S. oinni mrnt, wiirdo dem 
sicherlich nicht Abbrueh gcta n, dcr verd ienstvo ll en Arbeit nbcr 
II cben dcm worhenden Wert, den sic rnr dio lokale J)cnkmalpflcgc 
hat, a lleh cinen blcibendcn wissensch aftlichcn Wert gcs ichcrt llilbcn. 

Ma ·l'bll,1'!J. lValtltcr Bremcr. 
65. F ord . Kut soh, Kata l o g e west- u. s liddeutschcr Altertulllssam m

lungeD. V. I-I a n a u. Erstcr Tei l. 24 S. lI1i l 1'1 'I'afeln. l,1' ran kfurt, 
Hacr 19'19. ~ rgl. Han,Uli sches Magazin , H . . Jg. I!r23j:l4, NI'. l/2 , S. 4. 

66. Gg. Woln', NOll e Fundc lIud l<'uudsUi ltoll in ti cr sUdli chell 
W e tt e r a 11 . Nllchtrligc zur a rchiiologisehcn FUlldka ric. 28 S. 
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F'ntnkfurt a.. M., Baer W2 L. Vg!. anch "Germania Homan ,~ "'. Eillllilder
ALias, hggb. v. d. (Wm.-Germ . f{ommi ssion. Bumberg, Buchner l!J'2'2. 

li7 . G. ](OSSIIlIUI, Wantlulon ill dcr Wetterau: ~l;ul1lus ll, 12 (Leil)zig 
1!J:(0), 405 - 4OH. 

(}t;. 1-1. Uillgolllcr, ncr romische Gutshol "auf dem KeUer~ boi Bo rgo ll . 
Mit Anh ;'lng VOII Wolrr, Obor die ill Bergen gefund enen Ziegel
stclllpel: Archi v 1. Fra llk furts Gesch. tt . Kllnst. 8. F . 12. Bd. Ht-lO. 
S. 303- U3J. 

ti!). W. "oock, Il a u s hl'stattut1 ~{' n in Grubhligeln: Korrespondellzblatt ' 
7U (1!)-:?2), Sp. 15 - 18. Allf dum ZtlUnriick bei Nicdcrjossa., Kr. 
lI ersfcld. 

iU. X J r. Bc ri c h t d e r B ii III i s c h - (; e r III il n i s c h c n Ko 111 III i 5 -
s i OIl UJ20. i"rankfurl .... ~1. , Baer I!J:2 I . XX, IV, 75, 7 Karten. 
Dum Geschilhsbericht ist cin ObcrlJlick von F. I{ 0 c p p iiber die Aul
g<lbell del' Hii llli sch-Gcrmanischell l\olll l1l iss ioll , insbcsondcrc dell nell 
gcgrlindcton " lJulld f li r hoilllische AltertulIl sforschll llg" hcigcgehell. 
Don wcsentlichclI Inhalt des Heftes macht atl s die Abhandlun~ von 
~~rn st \V a hi e, Die Uesiedelung Sildwestdeulschlands [ci nschl. I lessen
Nussaus l in vorromischer Zcit llllCh ihren natilrl ichen Grnlld l a~e ll . 
L{ohert (lradll1uuns Forschungen iiuer die VeriJreitung nnd ]~ Iltwi ck
lung dor Ilcoli thischcn l( lIl tul"cn in groUeH 'I'cilen Europa s als Er
gC bll is pllanzengeogral)h iscilor Vorh iillnisse wo rden bestiitigt IInd er
weitert. Die liltcsten Ansiedler haben wic die Steppenpflanzen offene, 
waldfreiu Stelloll <lllfgesll ch t. Gg. Wolffs Aufsatz ilber die Boden
fo rmation der Wetterau in ihrcr Wirkung auf die Besiedelllng in 
vo rgeschichtl icher Zeit im A. 11 . G., 11 . F. 13 (1!!20) konnto nul' 
1I0ch gena nn t worden. 

Dcr X Ill. 11 c ri c h t l D2 l (IV, G8 S. 102'2) cnlhalt cin. graB. rc 
Abhandlung VO II Fr. Ko e pp , ,llWmisehe BildkllllSt am Hhein lIud 
an del' Donau" (l- 45), in der er dell durclHtus ri)mischen Churakter 
der .Muillzer Juppitersilulc, t!i eses "stci nernell Hymnlls" , botont (vgL 
Z. 1-1 . G. 63, 1 2~) lint! die Deulungsversllche del' sog. GigantensU.ulen 
(lI eddcrn hei rn) kritisch beSIHichL. - Dcr Vo rtrag VOIl Herm . A ub i 11, 

"MaB und Bcdeutung der rli miscll -germltnischen Kul tllrzllsammen
h;ingc im Hhcinlund" (46- GS) weist die vielfach zu wcit gchc.nden 
1"olgerullgell der Arbcit DOllschs (Z. H. O. 68, b ?3) in die Schrankcn 
zuriick. Auf ii hnlichen Standlwnkt stellt. sich Koellp irn Cl'sten Bnnd 
del' ,.Geschi cht.c de~ Hheilllalldcs von del' illtes ten Zeit bis zur Gegon
wart- (Essen, G. D. Baedekcr 192'-2), S. l- 48. 

I . Uerl1l:lul:t. f{ orrespolldcnzlJ latt lI er Romisch-Gennanischen Kom
mission des Delltschen A rchlio logischen I nstituts. 5- 7. 1921- l!>23. 
l\ olUlIli ssioll s\'c riag C. C. Buchner in Bnmbcrg. - .Mi t Frellde ist das 
Wicderllufleben del" Zeitschrift zu hcgrU6cn. Aus unserem Arbeits
gebiet scien na,chIolgendo 1\llfslitze hervo rgehoben: W. It re me r , 
Ucrmanische Siedelung bci Uuterweisenborn (Kr. Ilersfeld). S. GO- t;4 
12. nnd AMang des 3. Jh·s.]. - F. GUudc l , Die Ausgrabungcn 
il1l Fricdhofe zu Iteddel"llheim im Herbst W2U (S. 73- 77). - Gg. 
\\" 0 I f f bespricht S. 140- 142 K. Schumachors Siedelungs- und· 
I\ ultllrgoschi chte (s.oben S. 2!J3). - K. Sc hulll<~ch e r , Eduard 
,, "thos "t. 18i}!J- W22 (G, 1V2-2, 1- 2). S. ulIch Wolff Uher K. 
Sdlllllmcber in der \viell er Priihistori schcn Zsch. 7/81 l!J:10/21, 
X. 1- 7. - W. Brem e !" , Ein lIaus und Gmh der jiingeren Stein
zl' it hei lI aldorf, Kr . .Meisllnge ll, nb. Ctlssel (ti, 3, S. 1I0- U4). -
11 c 1111 k c , Eill lJaJsring mit HaanullwickJullg (S. ll5- 1l7): Alte-
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bcrg bci Eichelsdoli, Kr. Schottcn. - K. Se h U III a. c h er, DcI' H ill tn . 
zwischcn del' Romerzeit tlnd dem friihcn Mittclaltcl'. Einc StuJ'u 
zur Heppenheimer Markbcschrei lHlllg. (tl, S. 127- 13'2), - Gg. 
W o I f f , Ortsnamen zwischcn Main u. Weser nls Hilfsm ittci del' 
llesiedJungsforschung (7, 1- 5). 

VIII. Geschichte ae s Fiir ste nhan,.s und 
pol i tische Geschic h tc. 

72. Albert Schrelber , NOlle Ba u s tci n c Zll einer Lc h ens 
gos ch i ch to Wo 1 r ram s v 0 n E s c h en b Reh. (Deutschc Forseh
ungen hggb. v. Fr. Panzer 11 . Jul. Pete rsen, Heft 7.) Frankfurt n. r;'1. , 
M. Diesterweg 1922. JX, 2B3 S. - Aus den Ergebnissen diese r 
Unlcrsuchung sci hcr\'or~chobcn: Wolfram arbcitctc im Aultrage des 
Edclherm Rupert VO Il Durnc auf dcssen Sehl06 Wildenherg hci 
Amorbach, dem Vo rbi ld del' Gralsburg MlllI salvaesche, an seinclll 
P arzival (urn 12(0) ; 1203/04 war er im Hcere K{inig Philipps in 
Thuringen, dann am 1I 0re Lg. Her III an n s, del' ihm die franzosischc 
Vo r1 age des Wi ll ehalm verschaffte. Auf dcm lleimweg crhiclt er 
1204/05 VO Il Grar Boppo VII. v . .ll enneuerg auf de r Wiese bei Untcr · 
ma Bfeld (unweit Meiningen) den Ritterschlag. Bis etwa 12LO/ ll lebtc 
er noch a uf dem Wi lden~erg, dan n vielleicht il ls Werthcimscher 
Dienstmann auf der Wettcnburg bci Wcrtheim. 

73. Friedrich I~ulldg reen, Heinrich H ., Grar vo n Schw'lrzbllr~, 
(gest. 123G) : Zeitschrift des Vereins filr thil ringische Gcschichte u. 
Altertulll skunde 32 (Jena 1020),328- 380. - S. 328- 335. 3'15- 348: 
Graf Hcinrich nnd die L u nd g r afc ll VO Il 'I' h Uri n gen, Ludwig l V. 

74. Oelsncr, Die h I. Elisabcth in I(unst, Poesie lwd Legende. 
Miinchen·Gladhach , B. KUhlen 1V2L. 

75. P . Diodor Henniges O. F. M., Die hI. l\1esse zu Ehrc lI der h I. 
E l i s a b et h: Franziskani sche Studien 9 CM onster 1922), 158- 17 L. 
- :K Ra nkc hat bereits (1883) eine Sch rift liber di e ChorgesU.nge 
zum Preis der hI. E lisabeth veriiffentlicht. 11. gi bt eine sorgfiiltigc 
Zusammenstellung dcl' bekann t gewordellcn Ilandschriften uud Druckc 
und eine Deutung del' hcrrlichen Seqncnz. "Gande Sion", fill' derell 
Vf. er "Gerardus monachus S. Quintini" anspJicht. - Ober dic hI. 
El isllbeth s. auch unten. 

76. Alf. Z:ik, O. P r. , Die seligc Ge r t ru d vo n A l tc n uc rg, Tochtc r 
der hI. E li sabeth uud Pramonstratenserin. Saariou is, Hauseo u)2 1. 
86 S. - Vgl. K. Weock in der Theol. Literatw'ze itung 4G (L!J2l), 
258 nnd Fram . Studiell 7 (l n O), 248 IT. 

77. Nova A l a m an ni ae. Urku nden, Briefe nnd a ndcrc Qucllen 
bcsonders zur deutschell Geschiehlc des 14. Jahrh undelts vornchm· 
lich aus den Sammlungcn des T ri m'e r Nouns nod Offizials, Dom· 
deka ns von Mainz Rl1dolf Losso RU S Eiscnach in def SUindischcn 
Landesbibliothek zu Kasscl Ilnd im Sta-atsarehi v zu Darmstadt hggb. 
VOIl Edmund E. Stengel. 1. Hll.lfte. Berlin, Weidm:tnn 1~J'2l. 
ll, 416 S. - Del' Hera.usgober hatte das Gllick unter den juri st ischclI 
Handschriften del' Kasseler Landesbi bliothck cine zweite lI a ndsehrift 
des sog. Ko nzeptbuches Hudolf I.osses, <las uach del' DannsUidtcr 
Handschrift auszugsweise von .I . Priesack nnd J . Schwalm in del' 
Westdeutschen Zeitschrift fUr Gcschichtc IInd KUllst , Ba.nd 8 veroffcnt· 
li cht worden .ist, zu entdeckcll. \Vahrcnd die Darmstadtc r Haud.· 
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schrift vorwiegcnd Entwiirfe und Urschriften cnthUJt, bictet di e UIII· 
fangl'cichcrc l(asse ler A hschriften und reicht IIUI' hi s 1344. DcI' In. 
halt ueidcr Ha ndschriftcn wird nun in zeitlichel' Anordnullg im vo llen 
Wortlaut odeI' in Hcgcstenfonll veroffentlicht und ist vermchrt durch 
1I1'kUIldli chc Nachrichtcll Libel' Lossc und die Gcschichte sc incl' Zeit 
IIUS dell Archivcn in ((oblcnz, Miinchen,- 'J'ricr, Mainz, \Viirzhurg, 
Wcimar und Dresden. Fur den '!'itel del' Vcr(iffentlichung bot s ich 
ei ne passende Stellc aus einem Bcricht des Hischofs Johallltes van 
VerdeD IlU S Av ignon (HmS) : " Item regracior vo bis super novis AI· 
man ic ac ceteris in litteri s vestl'i s in script is contcntis" (N I'. 6(2). 
Diese "cigcnartigstc urkundliche Qnellcnsammlung ZUI' Geschichte des 
Zweikampfes Llldwigs des Ba.yern mit del' riimischcn Kuri c" gchHrt 
in erster Linie del' Heichsgcschicht.c an , bietel aber ill ihrer bcispicl· 
losen Hcichhaltigkeit auch del'il1t vicle Nachrichtcn zur Gcschiehtc 
del' deutscheu 'j'erritor ien, da6 ~ic hier jetzt schon , IJcvor der zweitc 
aU f;c hJ iefienclc Band vorli cgt , ri.i hrnend hel'vorgeho ben Zll wc rdon 
verdient, dalllit di e hess ischell Gcschich ts forschcr aus ihr Nutzcn 
ziehcn kiin ll e ll . Die zweite IHUftc des We rkes soU den Res t der 
'I'cxte hi s 13G4, das Gesamtregister und (lie Ein leitung mit einer 
Bcsch l'ei bung del' lIandsehriftclI und einem Lebensbi ld Losses hringen. 
- fm hesonderen se i aulmerksam gemacht a.u l die Einwlirfe des 
El'zbi schofs Haldcwi n gcgen die AllffasslUl g des Lg. Heinrich im 
Streit UIll di e ,Mai ll zer Lehcn [1328- 1329] NI'. 2 13 und die Bi ttc 
del' Lgfn. Eli sabeth bei Papst .J ohallllcs XX II. Losse zum St iftsherren 
von Ncu mUnster in Wlil'zhllrg zu providieren [1384j Nr. 349. Letz te re 
Pfriinde erhiclt Losse nieht, dagegen besaB er die P fa rrei SchJ eid 
(bci Geisa.) lInd eine Stift.splr Unde in ll iinfeld ( r. 588 1I. OS'J). 
hur Geschichte des Stifts F uJda und del' Grafell von Ziegenhain sei 
hingewiesen auf di e NI'. 124 , 250 a, 25 1, 358, mu, 400, 61 5, 5()4, 
565 und 572. Mitunter begegnen wir wohlhelHwn tell Vorg1ingen, 
wie del' Ertra.ukung eines Boton des I{a rdimds Ani baldo bei Frit.zlar 
L337 in N I'. 461 (vg!. Zsch. 37, 251 ff .), dem Offizial von St. Stephan 
in Mainz Mag. Dietrich Imhof von ~1Rrburg (NI'. 428) u. a. 

78. Dr. Ferd. Wngue r , Dio Gotti ll gcr Fehde vo n 1387. Goltingen , 
1'unn· \"el'l. W. H. t ango (Hiicher del' Spinnstnbe, Hd. G) [J92'2]. -
B. 44 If. IGimpfc Hcrzog Ottos des Quaden gcgen Lg. H.ermallll 11. 

iV. [If.] rlnsehl, Del' Schlll1ihbrief Siegfrieds von Stein ans dCIll 
.Jaln 1469: Beiwagell ZIl NI'. 210 del' Dorfzcitung "Olll 9. Sept. l!l2i3. 
- 'Ein Beitmg zur Geschichte des Hofmeisters Hans v. l)ol'lIhel'g. 

SO. Kar! llen kc llUlllln, Geschichtc del' Stadt H en s h e i m bis zum 
Ausgang des dreiBigjli.hrigen l{ricges. Ved ass ung Ulld Verwalt llng. 
Gerichtsbarkeit. Bcusheim, Fr. K'lIlJbach l U20. FestschriIt zur 
Sechshundertjahr·]"eicr. HI , 188 S. - S. 27-35 Belagerung durch 
dio ll essen unte l' Lg. Wjlhellll d . M. 1504 Juni 11- 22. Baumeister· 
rechnung des Hans Hotzel , AU f; ZU g S, 173- 177 . 

Landgraj P hiliJ1JJ U1ul die Reformation. 

8Oa. Gustav Wolf, Q u e ll cn kund e d e l' dcut sc hon H.efor· 
III a l j 0 n s g e s c h i c h t e. Zwei t.c r Ihllld: Kirchliche Hefonnations· 
geschichte. Zweitcr Teil. Gothll , Fr. A. Pcrthes A.·G. 192-2. X, 296 S. 
Drilter Band : Namen· und Sach. l{cg ister. 192ft I V, 79 S. - Del' 
im vorliegellden Band enthaltclle G. Absehni tt iibe! "ausgcwiihHe 
;uH.lerc cva l1gelischc Theologell del" Refonnationszeit" und del' 7 . 

, 
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Abschnit.t iiber "die katholi schcn Gcgncr de t' Hcfol"mation vor dGIU 

'J'ridcntiulIlll llud Jesuitenorden" voll cndcll das Work (vg!. Z. H. G. 
1~, 20'1, 50, 23(;), dem !loch oi n ncgist.crband folgcn soIl. Untet' 
den hier hehand eltcll [{cformatorcn zweitcn ]{ullges s ind fUr Hessen _ 
hervorzuhcbcll Eraslll us AloeI' (S . n f. ), del' volkstiirnli chc Ju gc nd
bildller und Vcrdclltscher Asops, de t' iLuch HiI' da s hcssische Kirchen
wcscn cinHul3reiche StraBburger Hcfofmutor Martin Hutzcr (2D ff.) , 
Anlollius Corvinlls, der Organisator Jet' ni cdcrsilchsischen Kirchc 
(4l rn, Lambert VOIl Avignon (8~) rf.), Erhard Scilllel1f (l70 f. ) und 
die boidon Konvcrtitcn Thcohald ',I'hamcr (WO f.) IInci (;eorg Wicel 
(249 H.) , Sehr zu begriil3en si nd die S. 2UB rf. abgedrucklen Na.ch 
tri.ige, die , vielfach Anregu ngen und Erganzungon vor liegondcr Be
sprochungcn folge nd , iiltcre unci Ilcuoro und ill zwischcn crschioneno 
Li tc ratllr zu zahlrcichcn Abschnitten znRarnmclIstell en. D io Aus
stattung des Ha.ndcs ontspricht du rcha.us den in bcsscren Zcitcn 
herallsgekommoncn boiden ersten m indeD. Vgl. H. Docker ill den 
'I'hcologischen Sludien und Kritikcn!..lS (Gotha 1921), 92- 114. -
Eiu Regi ster in ,,fricdensma.l3iger AusWhrJichkeit und Aussbtttnng" 
war ullllliiglich. Auf kuappem I{aume IInler weitgehclH.ler AlIs lJulzung 
des Platzes (70 Zcilen aut" jeder Soit.o) 1St nieht n ul' (~ in I' e rsonon-, 
sondorll auc h ci ll Sachregi sto r gc bolcn, das dcnl nhalt des ganzen 
Werkes crst erschlieBt . Das vor dell Scitcnzahlen li es erstcn Bandes 
imlll er wiodcrkehrendc S. hU,tte auch noch gesJla.rt werden kunn ell, 
ohlle c.hd3 lii e Obers ichtli ch keit gelitten hiUte . 

S1. Paul K;tlkolf, Del' Wo r msor R e ich st ag von 152 1.. Bio
graphische und qucllcnkritische Studi ell zur l~efonnatioll sgesc hichtc. 
l-I crausgcg. mit Unterst.Utzung der Ili stor. Kommiss ioll fiir dOli \' olks~ 
staat Hessen, de l' Notgcmeinschaft del' Dcutschen Wissell scha ft und 
del' Sehles. Gesell scba.ft zur Forderl1 llg der cvang.-th coJ.. Wissefl schaft. 
Mlinchen 11. Berlin , R OldeJloourg HI:l::l. X, ~um S. 
Ders., Der groBe Wormser Heich st a g vo n 1521. Darm
stadt, ,I. Waitz 1!l'2.1. "I on S. - Der im Jahre 1.821 gefeiertcn 
400. Wiedcrkehr des Wormser Reich st.'1.gs von 1. 5:2 1. vcrdankcn wit" 
zwei Schrifteu des Lcka.nntc ll l{cforma tionshi stori kcrs Pro r. D. Dr. 
P. Kalkoff in Bresla.u, darell c rste lll it ihren einuringcnden . Unter
such ungen libel' die handclndcn Pcrsoniiehkeiten und dem reichen 
kriti :-;chcn Ap parat s ich mehr an geleh rte Leser, deren zweit e a.ber 
in ihrer gedrHngten , aher doeh iliiss igell lInd von hoher \\'arto 
aus geschriebenell Darstellung ;.1Il weitcre J(rei sc s ich wcndet. Be
sonders auf di eses l otztere Wc rk , das illl .t\uftrag VOll Dr. Corn. Frh. 
H ey l zu Hcrrnsheim IInd .MatIJ. Freifrau 11. zu 11.. , geb. Prinzessi n 
von Hiidingen , herausgcgebcn nnd von dcr Moistcrhand OUo Hupps 
in Schleishei lll kiin stleri sch a.ll sgcstattet ist, se icn di e Leser hier 
naehdrlicklich hingcwicsen. Es schildcrt die Arbeitel1 dcs groUcn 
Reichs tags , von dCll cn ja die Erledigll llg clef Angeley;enhcit Luthers 
nur cin Teil war, Illld ihrer Hedeutung fHr tIie Hei chsgeschichte: 
den Abschlu13 der Hei chsrqform auf sti.i.ndi scher GrundJage, den 
Uberga ng def Leitung der Hcichsangclegenhciten auf die lanli · 
fremden Diplomatcll dos jungell Ka isers, de l' selbst die dcut.scllO 
Sp rache nllr notliiirftig hcherrschte, IInd sci n Blindnis mi t dem 
Papste zur UntcrdrLickung der luthcri schell l( cLzerei . Dann entro llt 
s ich uns das diplomati sche HHnkespicl illl c inzelncn, das schlic131ich 
znr Venlammung: Luthers unter .t\u sschal tung del" Hcichsst.ll.ndc 
Hihrtc, zu jenelll WOflllser Edikt, das nul' rornani sche StaatskulI st 
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hnttc ausheckcn konncn und das denn iLuch fas t Ilirgcnds in Dcutsch-
land al s Staatsgesc tz ancrk<tnnt wurue. ) 

Die kriti schcll Ulltf'rsllchungcn des grol$e ren Wc rkes vcriJrciten 
ucucs Licht iibe r llie einzclnen AnhiinKcr Roms ullter den Hcichs
fUrstcn und die frPIIH/ clI wie die deutschcn Mi tarhoitc r des Nuuti us 
!\i ealldcr am WOI'IlI :-; CI' I~dikt , von den CH eillzclne fast e inc Bi o
graphic erhaltoll . Die Darstellung def Berufung Luthcrs VOI' d ie 
~tllnd e, del' Ha ltung Fricdri chs des Wcisen VOII Sachsen IInu del' 
\" crhandJullgcll (iuer IIlId Ill it Luthcr ist alJsch li e13end uud wird wo lll 
fiir langc Zeit g runtl lcgcml IJl c ihc lI , oa. andure l.lllcll en, al s di e von 
dum Veri. mit Houvcrii lwr Belierrschung bCll utzten archivali schen 
und literari sche n si ch ,";0 bald wold nicht erschlielien wenlcn. Die 
zeitgenossisc iJ e Ila uptqlldl e iiber ti ef.; Bcfo rllluto r~ Anwesellilei t und 
Auftreten in Worms, di e bishcr Sp,dat,in oder Butzer zugoschriebenen 
ACt<L et reR gesta.c D. nla rt ini Lut ll eri in comilii s principllm WOrHHLciae 
l521 , wei st Uurigens KaJko ff dem Wittcllberger Juri sten lino Theo
logon ,Instns .Ionas mit (iue rzcugcllden GrUndcn zu. 

DaO IJCidc gruudlegenden Schrift.cn libel' dOll Wormsor I{.eichstag 
tl'otz dcr Uugll nst der Zcit <lurch hochherz igc private 1nitia.tivc Hmi 
du rch die Unt.erstiitzung scitem; gelehrter Gesellscha ften und der 
Notgemeinschaft del' De utschcll Wissenscha.ft crscheinen konllten, 
ist cin erfrculichcs Zeugnis fUr den Geist, der trotz all em Jloch im 
deutschen Volke lebt und hoffentlich fu r immer unbesiegbal' bleibt. 

Darmstadt. P. liel'nnann. 
02. Di e Reich s acht, g e gcn D. 1\:[ arti n Lu t h er - da s 

Worm s er Edikt vo m S. J\lu, i 15 21. Facsimile nach dem 
Ori ginal-J1 lakatdruck in del' Lutherbibliothe k des l'alllusmuseuJIIs in 
Wonn s. HerausgegeLJ en von Archi vra t D. Fl'itz llerlllu,ull , Hess. 
Sta,Ltsarchiva r in Darmstadt. Worms 1922. rcrlag des Paulu$
.Museum s. Foi. - Dem nach dem Mallul-Ycrfahren in del' Druc.kcrei 
von Carl Wintc r ill Kc·idelberg hcrges teJlten, I1nsgezeichnet gc
Inngenen Facsimi le (1,2)) III tang) hat der Herausgcber IHl appe er
schupfcnde ErHillterungcn libel' die Entstehung, den lnhalt, die l'u
blikation, di e Wirku ng und dCIl dcuts claen Druck des E di kts bci
gcgeben. Del' ZUIl! Anschlagcll bcstillllllle Plakatdrllck schein t s i ch 
nul' in 3 Exemplaren crhalten zu ha ben und ist in del' Offizin des 
Ibtns von Erfllrt, der damals in Worms a rbcitcle, cntst-<'\Ildcn. 

83. Ak"tcn zu r Gc s c ili c h te des I~ a.u c rll kr i e gs in Mittc l
d c u ts chland. Erste I\IJteilull~ . llggb. von ·i· Otto lUcrx. Verla.g 
und Druck von B. G. Tcu IJIl er, Leipzig 11 . 13e rl in In:23. X, 32H S. 
(Aus den Schriflcll J er Siichsischcll i(ommission fill' Geschichte 
XXV II.) - Dcr Bearheiler, ZlIlctz t Archivrat am Stmtbmrchiv in 
MUllster, hat seit seincll Studio!! iilJer ~Iiinz e r und Vfcillcr ( 1 88~) 
ull el'lll!idJi ch Stoff gesammclt zur Uo~chich te des Baue rn kri cgs. AJs 
er HWi im .I) ienste des. Vaterl anues a lJ zH fruh dahi ngera.rft wurde , 
Wllren 17 Bogen des vorli egenden llandes ausgedruck t. Die ]fertig
s tcll ung lInd Drucklegung cler iiIJ rigen 4 Hogen uhcrnahm Fe1 Gcss 
in Dresden, der al s Il entllsgehe r del' Akten und Bricfe zur Kil'chell
politik Ilerzog Georgs vo n S,whsclI (vg!. Zsch. 62, 205) hic rzLl bc-
sonders berufen war. Del' Ausuruck "l\l itteldeutschland'"' ist Jah in . 
einzuschrilllkcll, daIS in dCIll zunii.citst vorliegenden Hanu ui c Ten-i
tori en HcnDebcrg, FulJa , Wii rzburg, Hessen lInd He l'sfeld in erster 
Linie beriicksichtigt s ind . Stiicke ii bcr 'I'hul'ingcn (also wo hl Eichs
fcld , :\J.ij hlhausen und Erfurt) unci das Erzg:cbirgc sollclI fo lgcn. Die 
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Zcugnisse setzen mit dem 27. Miirz 1525 ein und schlicBen mit dem . 
27. April, umfasscn also gerade cinen l\Ionat, im ganzen 435 
Nummern, eine erstaun lichc ~~ iille moist ncuell, his her unbekanntcn 
Stoffs. Das Gemeinschaftlichc Henuebergische Archiv in Afeiningen 
steucrte die Hallptmengc boi , dnnn fo lgon d ie Archive in Marburg, 
Wiirzburg (ouch Lorenz Fries), Dresden, .Magdeburg n. a. Die Bc
handlullg der 'I'extc und Hcgestell lehnt si ch mit geringen Ab
weichungcn del' bcwahrtcn vou Gcss befolgtcn ?o.lethode an, do ch 
huttcn im allgemeincll I(iirzungcn vorgenommen werden konnen. 
Das wird auch im Vorwort fiir d ie Fortsetznng angekiindigt und ist 
bei den vedi,nderten Zeiturn stiindcn llnhedingt notwendig. Andm·· 
wiirts gedruckte Stiicke so llte n nur in Regestenform ro it gcnauer 
Angabc des ersten Druckcs wiedcrgegebcll werdeD. Formalien 
konnten noch mehr cingeschr1lllkt. werden (z . .B. Ul , 88, 377). Die 
Wicder-gabe def 'fextc lIach dell oft schwer lesbaren Vorla.gen ist 
sorgHUtig; Abweichungen , di e sich beim Vergleich mit frulteren 
Ahdriicken herausstellclI , :-; i11(1 gc ringfiigig. Druckfehler sind selten. 
Storelld wirkt, daIS das !II it 11. A. a.iJgckiirzte Hennehergrsche Archiv 
wicdcrholt mit St. A. hezcichnct winl; odeI' Zehnten sta.tt Zenten 
in BB, 284, 326, 432, Fuld;t statt Felda ill 18G. Zu bedauern ist, 
daB die Fiihlung mit del" Litcmtur ga.r 7, 11 sehr ve rnachlass igt ist. 
Del' Benut.zcr kanll von dcmHerallsgeher daruber Rechcnschaft 
veriangen , oh ein Stiick schon gedruckt oder in der Literatur ver· 
arbeitet worden ist. So hiitte bei den Stticken iiber Wetter und 
'J'rcysa. (5 , 185, 27'1) darauf hingewiesen werden konncn , daB sic 
Haupt bcreits 1!}()4 in der Fcstschrift "Philipp der GroBmutigc" 
gedruckt hat. Bei de'} hellllcbergischen StUckcn vcrmiBt man Hin
",eise auf die Arbeiten von H. Becllstein (Deutsches ~"lu seum N. F. 1. ), 
Scha.ubach (Meinillgen im Bauernkrieg) l1.nd W. Stuck (GrafWilhelm IV. 
von Hcnneberg) u. s. f. Auffallend ist, daB cinige bei Gess aus dcm • 
Dresdencr Archiv abgedruckte Stticke (853, 860, 861, 865, 8(ili, !:!li~)) 
bei Merx fehlen , zumal Gess 863 bei Merx unter 275 abgedruckt ist. 
Einzelheiten aus dem tiberreichen Inhalt hier anzufUhren, wurde Ztl 

weit filhren. Jch erinnere an den dramati schen Hericht des Koad· 
iutors in Flllda liber seine Verhandlungen mit dell Baucrn (235) 
und die Briefe des hennebergischcn Amtmanns 'fham von Herda, 
der verlassen Ruf der hohen Rhon in se ine m SchJoB zu Kaltennonl· 
heim sitzt und von Stunde zu Stundc des Ansturms der Bauern harrt. 

8,1. K. A. M.cissing(H', Die Urkundensanunlung des Brettener Mc· 
lanch thonhauses: Archi" fUr Reformationsgeschi chte 19 ( l922), 48-
71. - S. 53- 55 Visitationsvollrnacht Lg. Phil.ipps Hir Adam Kraft, 
:fost v. Weiters und Kra.ft I{all v. 27. FeLr. 1528; vg1. W. Sohm , 
'ferritorium u. Reformation 52 Anm. 4. 

85. E. Kocits, Die Anfange der ostfriesischull Reformation: .Iahrbtich 
der Gcsell schaft fUr bildende Kunst und vaterlandische Altertumer 
zu Emden .Bd. 20 (l920). - S, 25. 58- 62: Lg. Pililipp auf dem 
Speyrer I{eichstag 152~; Beziehullgen Zll Graf EIlIlO. 

8G. Fr. \vilh. Schaafhllu:scn, Geldwirtschaft des schmalkaldischcn 
Bundes: Jahrunch der Philos. Fak. der Georg August-Univ. zu Got. 
tingeD 1921 I, S. 105- 111. 

87. H. Eels, Thc attitude of l\li.trtin Bucer toward the bigamy of 
}'hilip of Hessc (Yale hist. pubs. miscel. Xll , voL 7). New Havcn, 
Conn. Y"le. 259 S. 
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88. Sch ril tc n Dr. Mclchiors von Osse. Mi t eillCIIl J~cbell s~ 
I.lbri6 und cineOl An hangc VDn Briefen und Aktcn hggb. von Oswald 
Artur lIec ker. J.lcipzig u. Berl in , It G. Teubner L9"22 (Schriftcn 
der Siichsischen KO tll llli ss ioll fUr Gcschichtc 2G). XV] , SO., 614 S. 
- Wcnn auch der I\unzlcr J ohunll F ri edri chs des Gro6miitigcn 
(1542- 1545) und Slatthaltcr und Hofri chtcr des GrareD WiUlclm IV. 
VOJi Hcnnebcrg (15'JH- 155<1) der sUchsischcn nnd hennebergi schcu" 
Geschichte angehurt, sei doch hi er wagon manchellei Heziehungen 
ZlI !lessen allf Hockers sorgB:lIlL CS Work hingcwiesen, das ncben 
ei ner Lcbensbeschrcibung Osses desscn ., Handelbuch" (1542--1555) 
und poiitisches Testament sowic Bride lI ud Aktell stiickc im An
hang brillgt. Das eillgehende Registe r g iht AufschluB libel' die VOI'
kOlllmcnden Personiichkcitell (z. B. Lalldgraf Ph iliJlP) , deren Lebells
dateR in den Anmerkungen nuch Mijglichkeit zlIsllmmengetragen 
sind. Osse weilte hei den Hochzeitsfeierl ichkeiten Graf BOPllos von 
Hennehcl'g mit Eli sabeth vo n Brandenburg (Braunschweig) in Mlindcll 
uud An:lsta.s ias vo n Schwarzlmrg mit Gmf Franz van Waldcck a.uI 
Schl ol3 Wnldeck (1546). Die Rci se wird an schauli ch geschi ldert 
(S. 88 f1. ), z. B. das ungeistli che "treffentli ch sauJell fast tage lInd 
nac ht" des ftHinsterer Bischofs Franz vcn Waldeck. Am 25 . .Juni 154.ii 
vermittclte O. in Meiningen zwischen Graf Albrecht von Henneberg 
nnd dem Abt vo n F'lllda wcgen des Kl osters Rohr. Der schla.uc 
selbstgefa.llige Juri st hat in a.Jlen J~eben sstellungc n seinen Vorlci l 
zu wa hren gewuB t tl nu na.mentli ch die Hcnneberger UberWJpelt. Die 
L-ebcnsgeschichtc O l:lSCS his zu r Ohcl'lluiJme dcs erncstinischen Kanzler
amts (1541) schiltlert Hac ker im Ncuc lI Al'chiv In r Sachsische Uc
schichte lInd AJterturIl skundc 43 (W22 ), J!) - 4'! . LG L- 2()J. 

SD. Otto CJc meu, Bemcrkullgen zu eiuem C1edicht ilbor die (i eIallgcn
na hmc Hcrzog Hei nrichs von Braullschweig (Neujahr L546) : Zschr. 
d. Histo r. Vereins fi.ir NiedersachseD 86 (Hildeshcim 192L)1 24.- 3 1. 

~I(). NclJels leck, Vie r Reformationsbriefe aus dem Arolser Archiv: 
Archiv Hi I' Hefonnatio nsgcschichte 20 (19"23), NI'. 77/78, S. 39- 48 
f1. Johann Pi s t o l'iu s an Graf Wolra,d Jf. vo n Waldeck 1555 
~HLrz 15 libel' das HegcnsIJurger I{eligionsgespra.ch]. 

~H. K. Schorllbaum, Markgraf Georg Friedrich v. BrRndonburg uud 
die Einigungsbestrebungen der protestantischen SUinde 1556- 1559 : 
A rchiv fUr Herormationsgesch ichte L 7 (1920), L05- 1S!' IGl- l82. 

~ 12 . Ma.x llilr, Jo b s t v 0 n W a 1 t h a u s e n, der Kanzlcr Herzog Erichs 
dos Jii ngeren "011 BrauDschweig-Liineburg. Hildesheim u. I.,ei)l zig, 
A. Lax W23. X, 211 S. - Im Dienste del' Hcrzogin Eli sabeth v. 
Br!lulIschweig und ILls Mitarbcitcr bei dcren Reformatioll swerk ge
mei nsam mit Antoniu s Co r vin u s nnd Dr. Burkhard Mitho· 
b ius ist de l' I( anzler, desseD Familie IIUS WelliehH.usen hei Hamel n 
stammt, auch ZUIIl " g. Philipp in Bez iehung gctrete ll (8. 12 If.) , U.:t. 

nach del' Aufhebung des Vel'Whnisses des Herzogs Erich mi t del' 
'I'ochter ues Landgmfen. ' 

~13. Pfarrer Wil hel m llurt.h, Estenfeld bei Wurzb urg, H e s s e I v 0 n 
(,rllmbach (1500 - 2D. Dczembcr 1.558): Frallk isches Volksblatt, 
\\' Urzlllug, 1922 NI'. 186. 1923, NI'. 78- 82. - E in Hittmeister aus 
del' Urngebu lIg des Markgra fen Alb recht A lcibiades , dessen Haubereiell 
und Plackereien un ch dem Lg. Philipp viel zu schaffen rnachten. 

~ "' . Jo h. A. Ueps old, Zur Gcschichtc der a strollomischen Me6werk
z('uge. Nachtrltge zu Hand I ( WOO): Astronomische Nachri chten, 
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Nr. 5005- 00. Band 209. Kicl 19W. Sp. 193- 2 10. lV. T,andgral 
W i 1 h e 1 In IV. yo n Hcsscll und sei ne astronomischen Mit.lrbeiter 
:Ebcrhard Baldwein , 1'yt.i1O Brahc, Paul Wittich , Chri stophorus 
Hot.hmann. 

Un. Die s chwedenlrclllld l i c h c Politik H ess cn s d e f .l a,hre 
IG31 - 34. Ein "Bcitnlg zur deutsehen Einhcits-FflIge "O il Fn.UlZ 
Y. (; OY80, Obcrst :t. D. M;ll'uurg, N. G. E lwcrt W2S. 23 S. -
Der Vf. stellt aus dcm zwC'il.c ll ulld drittcn noch ungedru cktcn Teil 
seiner Arbeit "die lcitcndclI Gcdanken der hu.bsburgfcindJichen und 
schwcdenfrcundlichcll li alt,lIng lI essens" zlI sammcn. Im Mittclpunkt 
stohen die wescnsvc rwnnd tcn II c ldcngcstallcn Landgrnf Wilhclms V. 
und des Schwcdenko ni ~s Gusla\' Adolf. Das Urtcil liuer l etztcren 
gipfclt in dcm Satz : " Der Tod Oustav Adolfs war cin Ungliiek fiir 
Dcut.schland, sein Sit'/!: hitttc ZII ciner Frcllldhcrrs('huft in DClItsch
land nicht gcflihrt. Seine Idcell hedrohten ni cht die nationule Zn
kllnft, sic hckitmpftcll den Parl ikllla rislllns, dOll Sonder- uncI Illlrtoi
~ei st deI Dcutsehcn". Di Nif' Ansi ('ht steht irn Ccgensatz zu 1'rcitschkes 
Wort VOIll recht,zeiligf'u Tod !If'S I\ ilnig<;:;, der eil! Feind unsc l'es na.
tiollalel1 SllIulswesCIIs wcnl('1I IIllllHe, IInd li en Urteilf'1I Il euerer For
seller wie .l oh. I{rclzschmar lIull Fr. Bolhe. 1<:ille Ausei nandcrsetzung 
mi t Bothe, der di e wirt schaflspolil ischcll Absiehten des Konigs ins 
Feld fnh rt, fc hlt, kOlln le wohl anch in der kleinell Sehrift nieht 
niiher lJegriilldet werden. Hir uns /l essen ist die vortrefflieh e Wiir
digung des aufrechtcn, hochgcsinnten Landgrafen erhebend . Vg!. 
W. Dersch in dc r Did<1 ska lin (Frankfurter Naehrichten) 1923 Dezbr. 
LG u. v. Geysos Aufsatze in den Oherh ess. Bl ilttc rn (5. unten) . 

96. Joh. Kreh schmnr, D e r Heilbronn e r Bund l 632 - 1 G35. 
Llibeck, H. G. Rahtgens 1!)23. !3 Bde. XXIII , 48G, 62G, 503 S. 
- leh kann ZWll.r nur die Hessen betreffenden Abschnitte genll.llCr 
bellrteil en, aher ieh ve rmag zu crkenllen, wa.s dieses a tI /lero rd e n t 
l iehe Werk fUr die Aufhellung eines der verwiekeltcsten AlJsehu itte 
der delltsehell Gesehiehte IJedcutct (5. Vorwort Z1I meinem All rsatz 
in dicsem lI eft S. 4). - T<retzschmu r und it h IllllJen unabhangig 
voneinander die gleichen Akten des lHarburgcr Archivs durchgcschcn. 
Das hat vielfaeh zu ErgclJnissen gcfiih rt, die nicht w c s e n tl i e h 
voncinandcr versehiedcn sind. Diese miigell llndere bespreehcn. 
Jeh bin all ch nieht Icgitimicrt, ci nen Krctzst hmar zu kriti sierclI , 
aber ieh darf anf die T1.ll saehcll hiuweiscll , di e memo von Kr. 
abweiehenden Ansichlen zu iJcgriilldcn geeignet sind. - Es han
delt sioh in der Hauptsache um die ~'I'age l wie Landgraf Wilhelm 
zu Gustav Adolf und Oxcnsticrna inuerl ich stand, UIll die Icitendcn 
Gedanken seiner sehwedeni reundl iehclI Polilik. Ntteh Kr. soU der 
hess. Flirst dell Vertrag VOlt Werbell nnd das absolute Kri e~s-D i rok
tori um GUSt/LV Adolfs als cine driiekende Fossel empfunden lllld 
nur mit grol3em WiderwiJlcn sei ncll "Befe hleu" gehorcht haben (I , 3u, 
37, (4). Alsbald naeh seinem Toue soU er plalllll iUl i~ damuf a il S

gegnngen sein, "die Fcssel n ZII sprengen . .. . . die OlJermltcht der 
Sehwedcn zn IJcscitigen" (I , U7 , 350 f. , 3G7 f. ), dcnn in der Frage 
der "Lihertllt" hahe er l1 ieh t anders gedaehL, als die andercn deut
schen Fiirstcll (I , 3G, n(j). Er sowoh l wie Oxcnstierna soil en sehon 
bald nach des Kon i(?;s '!'ode diplomatische Intriguen .gegeneill ander 
eingefadclt halJen (I, !lG, 3H5, 388). - hI'. ist, soweit ersiehtlich , 
zu dicsen Ansichten gekommen : 1) Dnrch den Vcrtrag von Wcrben. 
'2) DUIeh Au llerungen des Unwillcns li ber einen Vorfall vo r Num-
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herg im August 1632, der dus Selbstgefiihl des Landgrafen a]s 
'I'ruPllenfiihrcr l1nd <l Is Fiirst vcrlelz t hatte. 3) Durch die Jnslruk
lion fU r den Oberstl ell ln . Joh . Geyso vom 27. It. 1632, der wenige 
Tuge nach der LUtwl1er Sch lacht Ztl Herzog Bemhard VOIl Weimar 
~es-'lJldt wurde, urn die hess. Regimenter zlII' iickzuholen, die in der 
;\ rmee des Konigs vo r Xiirn herg und IJci Lntzen rnitgefochtell hatten 
('I'. 1, !J!) f.) 1). Er solltc 1)I'j diese l" Gelegenheit u. a. sich a.uch dur
ii ber oricnlieren, ob lI erzog Bern hard cs fur geratcn hielt, ,, ])5.ne
ttltt rk mit ins Spiel zu zi (·hen". Ih . gluu bt nun, Landgr. Wilh elm 
ha.bc Diin cnmrk, dell a ll clI l{i v<ll clI S.;hwedell s, gegen Oxenstiernas 
Sa mm luugs-Politik uuspiclell wol1 ol1 . _,Uud daB gcradc diesel" Filrst 
solche Gcdankcn erwogcn hat'-, crscheint I\ r . .,chara ktcristisch go
nug" (I , !)ti), d. h. cs bestiirkt ihn ill der AUrrassll ng, daB koin 
dCll tschcr J<' lirst aus chrl icher Oberzeugung: si ch mit der schwedischen 
Viih ru ng ahfi nd en konn te. 4) Dureh tIas I\ fcditif fii r Dr. Antreeht 
VOIll 00.3. W83, in dcm def Landgraf dum schwed. J{auzler crkli.i. rcn 
IliOt, er "a.i s ein frcier Stand des Reiches beanspruche <l as Heeht, 
)o: ieh seine Fcinc.le selbst zu snehen usw.". ~ Allcll in der van mir 
in Kap. 11 ausfii hrlieh dargestelltcn Offensivc des La lld ~rare u und 
ill dem Umstand , daB er ni cht fonnel! .dent J-Ieilbronncr Humic bei 
trat ('1'. 11, 17, 54,58) 1),. erbl iekt Kr. Bcstrebungen, die sich gegcll die 
schwcdische i\rachtstc llung in Dcutseh land riehtetcn (I , 358 1. , 375 f .). 

Delllgl'gcniiber weise ieh auf folgendes hin: 
1) All e lI and lungcn IInd ei ne FOlic von AuBcrungcn des Land

grllfen HU S dell .J ahron Hii1 ljU5 lassc lI II Il S folgc lldun Gnllldgedanken 
crke nnclI: der Kricg kUll n n U l" zu cincm oa ldigcn, HiI' (l ie Evange
lischen gU llstigell Abschlul3 kommen, wenll s ic a ll e ehrli ch I1l1 ter
einandcr II nd mit Schwedcn zusammenhaJtcll (allch D1lllcmarks Mit
wirkllng ist er ..... iinscht). Dcr Einzclne muB dem ; Uauptwerk zu Licbc 
sein priv'Ltum" zuriicksl.ellcn und Opfcr bringcn, mit den Truppen 
{I lL erschcinen, wo die Hanptcntschcidung ml1t ('I' . I, G6 f., 80 f., 
!);'l f. , 11 , S. 145f., 152, 154 IInd wciter in 'I'. Ill ). 

2) Noch Eude April 1634 erschicn dem Lamlgrafen die A u f . 
ri c htll n g e i n e s deui s ch - s chw e disc h cn H lI n d ess taate s 
I.d s da s w i c ht i g s t c Krieg s zi e l ('1'. 11, S. 144 f.). 

8) 1nl Oktoher 1 Gtl2, wenigc Wochcn nach dem NU rnberger 
Vorra ll, !lIit dem Kr. w i e d e r ho I t sei ne Alis icht be~ riindct, da.B 
der Landgra.f innerl ich abl ehnend der sch wedi~ch en ~' ii h rung und 
MI.Lchtslellung gegenii berstand, su udtc dieser das lelzle, wus er an 
'I'rnp pcn hatte, dcm J{ijnige fHr dio hc rrannahcnde Enlscheidungs
schlacht zur Hilfe und gab sein Land dcm Einfall Grousfeldschcr 
Truppcn prcis ('I'. J, S. 1)4 f.) .. 

4) lm August IG34 gl.lb La ndgr. Wilhclm erfolgrcicbe Opera
l ionen um Nieder-Rhein lInd die cben erreichto \"erlJiud ung mit den 
Nicc1 erlllndorn, die seine mil iUiriflchc. Jlol itischc und ri lwnziclle Lage 
erh ehlich \'crbesserte, un\, c r z ii g l ie h auf und lic.13 scine'1'ruJlpcll 
allf F'rankfurt marscitiel"cll , als die Luge in Oberdelltschland ei ne 
i<riti sche wurde ('1'. 11 , S. 152 f.). 

5) Nach dem ZnsOlmlllenbruch dcr schwedischcn Maehtstellung 
im Herbst LG34 hat def Landgraf slch die groBte Miihe gegeben, die 
wl.lIlkcnde Stellung Oxcusti crnas Z ll sUitzcn (T. 11, s. 157) und ist 

I) Hi nweise auf IM ine AufslUze sind durch ein '1'. (Toil ) kennt
lieh gf' m<t cht. Bei lI inweisen auf l\ retzschmar fchlt dies T. 

• 
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di escrn . Besh"cben treu gebJiebcJl, bis seine eigene ~teUung im 
Sommcr 1636 zusammcnbrach llud Oxcnstiorna den deu tschen Rodon 
fnf immcr verlie13 (1'. Ill ). 

Jeh den kc, di ese '.I'atsachc ll zeigen, daB mcine Ansichte n liber die · 
P ersonl ichkeit des Lundg r. Wilh ellll uod di e lcitendcll Gedankcn 
sei ne I' s chwedcnfreundl ichcll Pol it ik BeachLullg vcrdicncn. Teh sehe 
(]avon ab, zu i c d C III C i 11 Z c I n c n del' Fu.llc, a ll S d cncll Kr. so 
wcit.gchende Schliissc gczogcll ha t, mich no ch eingchcnd zu iiuBern. 
Nur das darf ieh woll l erwlihll cn. dall ieh sehon 1!J19 unter Bezug
outnne au! Kretzschm;us nG ustav Adolfs J)Hine und Zielc" darauf 
uufmerksam gClllucht habe, tlaB de l' Verfasscr d em Vertrage vo n 
Werbeu eine Bedcutllng bcilcgt, die er in de l' Wirklichkeit des 
Kriegcs )l ie besessen hat ('1'. I, 60 f.) Die IHarall cl lanIcnden In
teressen Hessens u. Schwcdc ns uud in zweiter Linie un ch Charakter
Eigenschaften Landgmf Wilhcllll s "des 13estandige u", se in hohes sitt
liches Gefiihl fiir Dank csf\chufd Ilnd 'I'rcuc s ind cs, di e ihn ZlI dem 
zuvcrlassigcn aufopfel'nden Verbiimleten Schweil r ll s gCltHlcht habe n, 
wic er in IIl Ci ne ll BI;itrii:.:-e n crsehr-iut. Del' Vertmg vo n Werben 
war das, was Vel'tl'iige linte l' J(l'i egs-Vcl'b iilldeten imTller s ind ~ ein 
StU ck Papier. Auch diese Ans icht' kallll ieh g:Hl Z eiugehend VCI'

teidigen , wenn cs lI utig sein so llte. -
Die I'olitik des Lundgmfell wird wClligcr ei lllaeh und durch

siehtig, a ls di e allgemeine Lagc und seine driickende Geldnot" ihn 
mebr und mehr a uI franzos ische Unterstiitzung ullwicsen. Ubcl' 
F'cuquieres Versuche vom Mai 1633 u .. lallllar 1GB4, ihn fUr Fnlllk
rei ch zu gewinnen , ha be ich nach den hessischcn Akten berichtet 
(1' 11 , S. 54- 5Ii, .125). [(I'. kon nte fioch Quell en bCllut.zcn , die mir 
nie ht ZUI' Vcrfiigung st.andcn. Meine Dars tcllung wcicht :ther n i c h t 
wesentlie h vou de l' se inige n ab (J, 467 f. , 11 , 292 f .). Nicht 
iibeTzcugt hat KT. mich von de l' Berechtigung seincr Ansicht, dull 
Feuquieres im J a nuar 1('~ einen .,voJl en El'folg" gchubt habe, 
daB die unter starken VO l'behalten a.bgegcbene E l'kHirung des Land
g l'afen , er sei bere it, das Ober-Kommando ii her eine mit Imnzii
sischem Geldc a ufzuste ll cmle .,leu tsehe Armee" zu iibernehmen, ei n 
cnt schicdenes .,Abl'li cken" vo u Schweden bedeutetc und daU seine 
Millstimmung zu diesel' Zeit gcgen Oxensticrna g roB gewescn se i 
(11 , 292 f.). Was Komodicllspiel bei den Lockungen Frankreichs 
war, crkunnte der Landgraf ganz gena.u. Dl!11l Marquis d e Feu
qu icres war cs im J anuar IGB4 vor a lJ em daTum zu tuen, daB sieh 
Landgl'af Wilhelm "mit ObcrlassuQg vou F cstullgcn im ElsaB u'nd 
:IIU Bhein" einverstanden erkliirte. Dieses Allsi nnen hat del' hessischc 
:Filrst a ufs entschiedenste zu rUckgewiesen illl Janll a r und anch noch 
spater (T. 11 , 11 I, 125, 157). Die ' l'atSi.1Cllen, die gegen ein A b
ril ckcll von Schweden sprecil cn, habe icll sehon allgefiihl't. Zn 
ci nclll Urteil liber das Ve rhiiltn is des Landgrafcll zu Frankrcich 
konncn wir erst kommell , wcnn di e Vorgiinge dc l' kl'ilischen Jahre 
Hi35{OG mit in Betra cht gezogell werden (T. Ill ). 

D ie MiBstimmung des Landgrafen im Wintcr lGS3/B4 war aU el'
dings groB, aber nicht g('gcll Oxenstierna , del' genau die gieiehen 
Ansichten Uber die I{l' icgfiihl'ung hatte ('I'. 11 , 85, 4B, 10 1, I'LO) , 
sondern gegen Hen og Gco rg. Welche Gedu ld Oxenstierna dem 
einflu Breichsten Mmllle Nicdcrsachsens gcgcniiber zu iibcll hatt.e 
(der ii ber 15- 20000 :Mann cigcll cr 'I'ruppen \'crfiigte), dus w1l6te 
wohl ni emand besser al s Lalldgraf Wilhelm. 

- • , 
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Die Quart ierstreitigkeiten zwisehen dem Herzog nDd dem La nd
t!;rafen behandelt Kr. reeht eingehend (1, 358 f., 11 ,555 f.). Man kan n aber 
llei ihm kau lll erkennen, wie hi mmelweit s ieh diese beiden Manner 
ihrem ga nzen Wesen naeh un tersehieden, wie wellig die FeldJlC rrn
tiitigkeit des lIerzogs den elcmentarsten , Zl1 aHen Zeiten giil tigon 
Crundsatzen def I(riegskll llst entspraehen, wie sein hcsehrankter 
P'lrt ikul a.ri smlls das nAlIgemeino e\'angelischc Wesen" wicderholt 
tief sehii.digtc, wii.hrcnd La ndgr. Wilhelm mit se inen eigcnen Inte r
essen au eh die der Gesamthcit der kri cgfii hrcnden E\'angeli schell 
\'crtrat, IInd wie er dam ebenso arg listi gcn wic nnkJugcn Verhaltcn 
des Herzogs gegcnU ucr cili a uncudli ehc Geduld nnd ScJbstu uerwin
dung, gnDz lihnlich wie Oxenstierna , dcm n lI a uptwcrk" zuliciJc, 
geiiht hat (1'. Il , Ka p. Ill , S. 4B, 5 1, 57, 1U7 1I1}(1 wei tcr in T. Ill ). 

Mit der Verlogenheit der Diplomatic diese r Zeiten mnB ma n 
reehncll . Diese Verlogenb cit in Verb indung mi t Ullgesehickl ichkeit 
ist fU r mich a m st.ihkstcn erkennbur gewescll ill den ura unsehwe ig isch
lii nelJurgischen Schrci uen. Im voll stell Gegensatze hierz u macht 
tier Briefweehsel Oxensti crnas und des Landgr. Wilhelm den Ein
dr ll ck , daB diese beiden klugen, chllraktervo llen und sittl ich unan
fcchtbarcn lI'1.linncr s ich hochgeachtet und offen llud ehrl ich mi t
ei nunde r verkehrt habe n. 

Kr. halt das vo n ihm in dell Stockholmer Akten entdec kte focdus , 
secl"ctissi lll UIIl fUr ein fa lsehes Spiel Oxensticrnas, den kOlnischen 
KurHirstenhu t nu r fil r eiuen Kijder, a n dcm del" sehwedische Kanzler 
den Landgrafen zappeln lic l3 (I , 385, ~). l ch glaube dies nicht, 
so lange nieht Kr. ei ncll Bewei s fijr seine Ansieht bcibringt. DaB 
die ganze Sache im SlI.nde veri ief, erk lurt s ich damus, daa Herzog 
Georg den Sieg vo n Oldendorf nich t ausllutzte, und deswegen der 
L1.I ndgraI e benso wio Oxenstiernn mch r und ruehr Rli cksicht a uf 
Frallkreich zu nehmen hat ten. Fil r das Vcrbrutnis zwischen Hesscn 
und Schwcden ist cs bezeichnend, da B der Marburger P rofessoren
solm .Dr. 11 . Wolf 14 J llhre lang, von 163 l bis zu seinem 'rode, der 
'l'ra.ger der schwed.-hess. Heziehnngen bl icb und kei nc intriguantc, 
all f eigene Vorteile bedachte Personlichk eit war, wie sein darm
sUidtischer Namens\'etter. Er hilt in seiller hess ischen Heimat 
dauernd ebenso groBes Vertrauen genosscn nls in Schwcdcn. 

F ii r die deutseho Gesehichtc im 4. Jahrzehnt des 17. Jahr
hu nderts ist die gen<lnste Kenntni s der p e r s ij n J i c h e JI E i g e n
se haIt o n des Lundgr. Wi lhelm, des KUliUrstell J oh. Geo rg vo n 
Sachscn und des Herzogs Gcorg von Liinehurg eine unhcdingte Not
wendigkcit. Abgcsehen da\'oll , daB die hcssischen Aktell dieser 
.IRhre !loch viJ l.li g lI11geordnet s ind, ist es fUr denjoll.igcll , der den 
l~an dg r. Wil helm du rch die Akten de r .J a hrc 1G23/37 \'crfolgt, ni cht 
schwer, s ich ein Hi ld VO Il seiner .PersonJ ichkeit zu mn.chell . Zahl
reide Schriftstiickc, insbesonderc die Promemorien, die er als Rieht
lini en fO r seine ode .. seiner na.chsten Gehil fen Tatigkeit cntwarf (T. lI , 
S. 103 f.), nnd die N:lchschri ften, die er dell Schreiben seiner Ka nz
lei hinzuzll f[i gcn lieute, mae hcll uns mit scincm g:~lIz en Denken 
li nt! Fiihlen innig vc rtraut. Er WOlr cin i\l aull aus einem GuB, kcine 
kompl iziert-psychopathischc Natur wie se in Vater. Seine AuBerungen 
und seinc lIandJungen stchen stets mit einander in Ei llkJa ng. Wenn 
wir mi t T. HT meiner Oeit rtige a m Sdli ull seines Lebens angelangt 
l' ind , wcrden wi r wissell , wu s wi .. von ihm Zll ha ltcn ha.ben. Kr. 
hat, lihll li t' h \\· ic Slr l1 ck, ua vol1 abgescheJl , libe l" di e personl ichcn 

Z .. ilse"III·. Lh l. 0-1. 20 
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Eigenschaften und das ganze Drcsdcner Milieu aufkJ ll.rende Be
mcrkungen Zll machcn. leh kann die s iichsische Politik nicht ve/"
stehen, WCIlIl ieh nicht beidc in Rechnung stcJle und muB, auf ,di e 
Gefa hr hin, daB ieh mir damit c in Armutszeugnis gcbe, bekennen, 
daB diese Verstandni slosigkeit rli r die sachsische Politik , aIs eiller 
anf klaren, sachlichen Erwi;gungen beruhenden Staatskullst, durch 
Struck , der in Joh . Georg "den 'l'rtiger einer nationalen Politik" 
erbl ickt (S. 44), nod durch Krclzschmar s i ch hei mir n icht vennindert 
hat. Mir scheint cs z. H. uurcha. ll s Hotwendig, festzll stellen , ob del' 
Hofp rcdiger Hoe und andcrc Miinllcr, die den dcm 'frunke ergebencn , 

, ~ei stiger und k orperlichcr A rbci t a bholdcn und doch mit groBcm 
flirstli ehen Diinkel erflilltcil I\lIl'fii rs ten beeinfluEten , zu de l' Zeit, 
in der kursachsische 'l'rIlPIII'I1 ~cgen Osterreich im Felde standen , 
spanisehe Doublonen und iis j,c rrei chi sche Gulden erhielten od er nicht .. 
BesUi.tigt si ch di eser V(m la.eht ('1'. 11 , S. 7, 111, 145), dann dlirfte es libel'· 
flii ssig sein , liber die le itcnden Id een de t' Rlichsischen Pol itik s ich noch 
lunge den Kopf Zll zc rbr edl c ll. .- AII "h iibe!' die personlichen Eigen
sehaften des HCl'zogs Oeorg !lilt! ~;e in e r Manncr, ill sbcsondere des 
MarschaJI von Steding, n1lhercs zu erfahrc ll , ist notwend ig. l eh bin 
durch die 'I'atsachc lI , d ie jch mittei ltc , und weiter l10 ch in '1'. III 
mitzute iien ha be, zu de l' Ans icht gekommell: ]m Vergle ich Z lI Oxen
stierna. und T'llndgr. Wilhelm waren de l' l\urfilrst Joh . Georg und 
H crzog Geo rg hochst minderwerti ge, jll. gemdezu j i.~l1lm erliche Per
sonliehkeitell l ), ihre Unentschiedenheit, ihro Hin terhaltigkeit unt! 
llliliHirischen Handlungen , die man nul' al s unehrenhaft hezeichncn 
kann IT. 111), hahen viel dazu beigctragen, dull del' Krieg si ch so 
endlos dahin zog und die zuchtlose Soldateska. immer mehr zu ciner 
dI'itten Partei wurde , die ganz DeutschJand so nachhaltig ruinierte. 
l clt verkenne nicht, daB cs ni cht wissenschaftli ch ist, mit einer nur 
aus den Akten einer PUlt e i gesehopften Ansicht in di cser Weise 
h erv orzutreten. Mi t c iner Nachprlifllng, die uns dol' geschi chtlicbell 
Wahrheit n ~iher bringt, wiirde del' Zwcck di ese .. A.uBerung erreicht sein. 

Nochmllls hetone ieh: Es kOl1llll cn hi e r nul' Einwendungen geg en 
J{r. zum Ausdru ck - ni cht ahcr di e Zust imlllung in vie len andcren 
Fallen und die bewundernd e Hoehuchtung, di e ieh vor seinem 
monumentalen Werk aJ s Ga.nzem ern pfinde. 

Marburg a./L., im Januar 1924. 
1l'ranz v. Geyso, Obe-rst a. D. 

97 . .M. Zobel v. Zabeltitz , Magdal c na Sibylla von Wiirttemborg, 
geb. LandgraJill Zl1 Hes s en-Darm s tadt und ihre Andachts· 
schriften: Eophorion 23 (Lpz. , Wicn 192 L) , 573- 581 (1G52- 17t2). 

98. OttoFor8t~nattaglll:l, Eine ll!lbekallnte Kandida.tur allf 
dem poJni s chen Thron. Landgraf Friedr i ch v o n 
He ss en-Ka sse l und die Konfod e ration von Har. Bonn 
u. Lpz., Kurt Schroedcr 1922. U6 S . (Schriftcn zur curopii.ischcn 
Geschichte sei t dem Mittcla lter. H. 3). - Die adeligen KonfOd e
rierten von Bar warcn politi sehe Gegner des seit 1764 rcgierenden 

I) -Obe I' die "Erbii.rlnl ichkeit" del' lllach tigel'c'u protesta ntischen 
Flirsten Deutsehlands s . Dietrich Schi1fers Weltgcschi chte S. 247 f . Del' 
groEe Historiker bezeiehnet al s riihmliche Ausnahme nul' die ernesti
ni schen Prill zen , - auch e in Zeichcll , wie wenig iJi s jet.zt von de l' 
Bedeutung des Landgr. Wilhelm Ills Sta:d-s manH und Hccrfiihrcl' be· 
kannt ist . 

, 
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Konigs' Stanis'lllus August, die eioen oach Jlolnischcm St.1atsrecht er
l<Jubten Bllrgerkricg gcgen diese gekronten SkJ<LVCl1 def Zarin fiihrten. 
Zunachst bcsicgt, vc rlicl3en sic d<ls J~a nd und versuchtclI von aus
wa.rts ihr Zicl, die Absctzung des Konigs zu erreichcll . Auf def 
SlIche nach 'I'hron- I{andidalcn kam einer def Exulanten, def Genuesc 
Andrcn. Bollo, cin poli tischcr Abenlcurer, def am Warschauer Hofe 
Schiffbruch gelil.tcn hallo, anf die Idee, dcm hessischen Landgrafcn 
Friedrich l. die Jloln ischc ](ronc anzubicten, der aIs K:ttholik, Herr 
ci ncr uich t unbcdcu l.ClldCIl llli liU~rischen Macht nod angeblicher De
sitzcr groBcr HeichUilllcr sich cm pfah l. Im Febr. 1771 kam BoUo 
im Auftrag des Wojewodell Moslowski nach Kassel uud erreichte, 
daB Friedrich (del' sc lloll \'o r 2U .1 .. !trcII sich ei llmal Hoffnunj; auf 
die polnische Krone gClllacht ImUo) sic!. wenigstens den Rat seines 
preuBischcn Namrnsvette rs e rbat. Del' I<ij lli ~ gall eine ctwas yer· 
kla.uslllic rte Zustimmung, worauf der L'lIldgraf durch seine Diplo
maten Ocynhull sen, Wreech und Asscbl1rg die Slimmung in WieD, 
.Paris nod PelersiJurg zu erforschen suchte. Die war nun den 
Wilnschen des Lnndgra.fell bezw. del' l<onWderiertell nicht sehr ent
gcgenkom mend. Trotzdem gingen die geheimen VerhandJungen 
zwischen den Polen und Kasscl weiter, wobei dcr nAbbc Salini" (so 
nannte sich der Minoritenpater KOllopka in Kassel) vom Landgrafcll 
15000 i\f ann hess ische Hilfstruppen und se ltr hohe finanzielle Zu
sicherungell flir Mostowski nod seine I.eute ver1 angte. Der Landgra.f 
suehte diese All sprUche zu mlil3 igen und betonte, daB er die Kandi· 
datur nill' annchmen werde, wenn er wenigstens ciner preuBischen 
UntersWtzung sicher se i. Es gelang nun den Anhangern Mostowskis 
auch die meisten UlIrigell 'Exnlantcn fii r F'riedrieh zu gewinnon. Da 
di eser erkliirt hutte, Ilur bci ciner wi rkli chen Vakanz des polnisehen 
'J'hrones offen hervortreten zu kOllnen, lauehte del' Plan auI, den 
Konig Stanis lnus August zu entfiihren und zur Abdankung zu 
zwingen. Das Attentat vom 3. Nov. 1771 (HiI' desse.n Anstiftung 
Forst den hcss ischen Lalldgrafen verantwo rt1 ich machen will , ohoe 
es bewciscn zu kaollon) milllang jodoch , und die erhoffte preu8ische 
Unterstutzung bHeb !Inch aus. Fricdrich d. Gr. hatte si ch langst 
mit Katharina. 11. liber die polnische Teilung verstli nd igt uod kein 
Interesse mehr an einem po]nischen Thronwcchscl. Trotzdem spukte 
dio hess isehe Kandidatur noch monatelang, bis J~andgraf Friedrich 
im FrUhjahr 1772 die geheimen Verhand lungen endgHltig abbraeh 
und nichts mehr von del' faulen Sache wisseD wollte. - Mit groBem 
Interesse habe ieh di es Kapitel !IUS der Geschichte Po]ens gelcscll, 
dns durch Inhalt und Darstcllllng fcssclt, durch das selbstandige 
Urteil Uher )J oln isehe ZlIstaDde (das oicht uoerheblich von dem 
Jandllinligen Urteil dor Historikcr der Teilungsmachte abwcicht) 
wohltuolld bcriihrt wi rd unt! eine groCe Belescnheit in den uns 
Deutschen meist spra ehJich verschlossenen Quellen verrii.t. DaB der 
VerI. den Polen gercehter wird aIs dcm hcss ischen Landgrafen, liber 
den 0 1' si eh in del' aus del' So ldatenhandelsli teratur bekannten Ter· 
minologie ergeht, soli dem Osterreicher Forst, der si eh hier auf einem 
ihm fremden Gebiete bewegt, nicht weiter angekreidct werden. -
Vg!. G. D. Volz in den Forsehungen z. brand.-preuB. G. 35, 2GB f. 
11. W. l\1i chael in der Hist. Zseh. 128, 358 f . 

B e1·lin· S teglitz. Ph. L08ch. 
O!). Eduard Voilse, S Udd e ut sche Fiir s tenhijfe. Hrsg. von 

GlIstav i\I aye r. Bd. 3: Del' hcssische 1101. Karl srnhc, G. Brann 
20' 
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1921. rv, 242 S. - Wenn def Herausgcbcr mcint, diose Ncuausgabc 
des alteD Vehse bedeutc kcin groCes Wngnis, so mag er vo m buch
handlcrischen Standpunkt ails recht haben; daun lI ofklatsch uod 
Skandalgeschichten findcn ' auch hante noeh ehen!mvieJ ALlllehrncr 
wie vo r der Revolution . Vom Stulldpunkt des Historikers aber be~ 
dcutet diese Ncultusgabc doch cin .. Wagnis, um kein schlimmeres Wort l 

zu gcbrauchen. Der :tlte Vchse hatte seine Vorzilgc. das so li nieht 
geleugnet werden , der n Oll e hIlt UIll so mchr Mltngel. Oer Herausgebel' 
hat den Text sta rk zus;lmlllcngcstrichcn - der alto Bd. HesseD hattc 
4G1, der neue 2lX) nUl" oi u LiBeheD groBerc Seiten - lUld die 
lnterCSs:lntcstcll t.ltu·l1cllziiat.c IIl1tcrdriickt oder \,ersUimmelt, so dall 
diose Ncu1tusgahc das :dttJ Ori~inalwcrk nicht ersetzen kann. Uber
fli.i ss igc AnmcrkungclI Ulltl Eillsehiibc si nd daWr hinzugekommen 
und unbegreifliche Umste llungen vor~cnvmmcn, so daB z. B. der 
])ornbergschc Aufstand von lBill) bei tier Gcsehichte PhiJipps des 
G r06111 iitigen erziih It wi rd! U nversta.nd I ieh i!-; t:w ch die U mgruppierung 
des ganzcn Stoffes, wodurch die Hofgeschichtc der jiingeren, Darm
sta.d ter Linie a.n die erste Stellc geriickt und die des Kasseler Hofes, 
die doch entschieden den wichtigeren 'r eil l.\USlIlllcht, in eineo be
sonders stark geklirzten Allhang verwiesen ist. (DilS ist cbenso un
sinnig, wie die P~axis des Gothaischen Kalcnders, der heute, wo 
beide Linien nicht mehr regieren, der jiingcren noch imlller den 
Vorrang vor der a.lteren gibt.) DaB der Herausgeber si ch nicht be
milht hat, die handgreiflichsten Marchcn uod Fabeln Vehses zu be
richtigell , wird Ilicht weiter Wunder nehmen. So vcrbreitct diese 
neue Ausgabe wieder di e Geschichte vom preul3ischen Viehzoll fUr 
die verkauftell llessen, von dercll Verseodtlng nach Ostindien, vom 
Handel mit Jeromes Badewein nsw. Di e Fortsctzung der Hof
geschichte seit 1850, wo Vehse abgebrochell ha.t, ist ganz durftig 
und zc igt, daB der Hcrausgeber keine grol3e Anstrengllng gemacht 
habe, si ch in den ihm offenbn.r recht fernJi egenden Stoff zu vertiefen. 

Berlin-S teglite. Ph . Lose}". 
100. Ed. Vehse, Badische lint! hessischc Hofgeschichten. (Geschichte 

der deutschell HOle scit der Hcformation [Ansz.]). Hg. von Heinr. 
Con r ad. Mit Anm. u. e. Nachw. v. J oachim Dclbri.iek . . Mit L2 
Bildern . Miinchen, Gg. Miiller 1922. 423 S. 

101. K n r f ii r s t W i I he] III 1., Landgraf von Hessen, ein F(irstcnb ild 
, a.IIS der Zopfzeit von Dr. PhilippLosch. Mit 10 Kunstbeilagen. 

M.arburg, E lwert .1923. Vlll , 396 S. - 1897 hatte Herm. v. Veters
dorff in der AlIgemeinen Deutschen Biographic ein gehassiges Bild 

. des crsten 'hessischen Kurhirsten gezeichnet. Der Aufsatz ist dann 
1!JL3 in dem Buche des Verf. "Deutsche Mll.nner und Frauell" ernellt 
nbgedruckt worden und mllBte anI hess ischer Seite geradezu einc 
Auwehr herausfordcrn . L. war hierzu hervorragend befa.higt al s 
guter Kenner der hessischen Geschichte des 18. nnd 19. Johr· 
hunderts, zumal ihm Quellen aus Privatbesitz ztlr VerWgung standclI , 
die andern nicht ZUgi111glich waren, wie die Mcmoiren Ilnd die 'I'age
bii cher des Kurflirsten sowie Akten des Gch. K.thill etsa rehivs. Nebell 
djesen sehr subjektiven Quellen hat er auch die Berichte des 
preuBischen Gesandten aus Kassel herallgezogen, aber merkwiirdiger
weise die Bestiinde des l\1arb llrger Stan.tsarchi ves, die gerade rilr 
die Vcrwalttlngspolitik Wi lhelms in Hanau llnd Althessen ergiebig 
sind, nicht 311sgebeutet. Diese willkiirl ichc QucJl enbenl1tzung, die 
auch mit den Schwicrigkeiten def Kriegs- nnd Nachkriegszeit Zll-

• 
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sammenhllngcn mag, ha t die Zeichnung des Lcbensbildcs naliirlich 
einseitig beei nftu Bt. Doch ist der Verr. kcineswcgs blind (Ur die 
Fchlcr se ines "Helden". Das Biographischc ist gut hcmusgcarbcitct 
mit ancrkcniicnswcrtcr Darstellungskraft uull gcschickt in Bczichung 
gescbt Zllr PoJi tik Hud Landesverwullung. In fiillf Tcil cn, die 
wicder in L4 Abschllittc zerfaJlen, spielt sich das T~c bcn des ~'iirstcn 
ab, der 2 L Jahre in lIanau al s Regent und ualln noch BG Jahrc al s 
Landgrai nod Kurflirst in Hessell aIs der letzte Vcrtrcter des fUrst
lichen Absolutismns der Zopfzeit mit ciDer ins Groteskc gcsteigert cn 
Auffassung seines F ii rstenamtes gewaltct hat. Man hat ihn eil1en 
kleindeutschen Sultan uud 'l'y ranncn gcschmaht. Damit gcil3eltc 
man wohl ri chtig die schiindl iche Maitresse ll wi rtschaft des charakter
schwa.chell SUnders, der doch <LU frichtige Helle iiber se ine Sciten
spriinge I.JCwies und ill scinen Tagc lJii chcrn chrliche Frommigkeit 
verrli.t, verkann tc aber durcham; se ine TU.tigkcit in der ii.ullcren uod 
innercn Politik. \Vii helm J. war ein chrl ichcr Franzoscnhassc r. Das 
aUeiD so ll tc hcutzutagc das Urteil tiller ihn frcundli chcr stimmen . 
\Vie die mcisten Fiirsten seiner Ze it suchte auch er in der Politik 
seinen eigenen Vorteil , d. h. sein Land zu verg ro6ern IInd den Rurhut 
zu erreichen. Wenn er bei diesem Strebcn Anschlu6 bei Preu6en 
suchte und fand, so wurde diese Politik durch die vcrwandlschaft
lichen Beziehungen zu den HohenzoUern erl eichtert. l"riedrich 
Wilhelm 11. von PreuCen war jn in vielen I>unkten seinem VeUcr 
gleichgeartet. \Vie fUr PreuUen war auch fUr die kleinell Staaten 
der Baseler Friede (1795) die letzte Rettung . in der verzweifelten 
Cage. In den folgenden Jahren lenkte Fr. Siegm. Waitz v. Eschen 
die hess i8che ~olitjk. NoC;h im Ja,hre des Zusammenbruchs (1806) 
vcrsuchte er - cin Vorlallfer Bismarcks - cinen norddelltschen 
Fiirstenbund zustande zu bringen. Die llnontschlosseno und sclbst
sUchtigc Jlolitik seines J[errn fUhrte aber ins Vcrderben. Als kluger 
Finanzmann brachte der Kurfiirst rechtzeitig die Hauptma-sse seines 
groUen Haus- und Staatsschatzes in Sicherhcit. Seine treuesten 
Heifer bei der Rettnng und der Vermogensvorwaltung wahrend des 
Exils waren der Haup tma-nn Mensing, der Geh. Kricgs rat Duderus 
v. Carlshausen und der Frankfurter Bankhcrr Meyer Amsch.el Roth
schild. Naheres uber diese Dinge hat jetzt Berghoeffe r in scinem 
Rothschildbuch (s. un ten) veroffentlicht. Neben der Rothschild
Legende hat die Wiederci nfiihr ung des ZO}Jfes nach der Riickkehr 
aus dem Exil Wilhelms Namen unsterbli ch gemacht. Durch seine 
Knauserei Hnd seinen Geiz - er Danllte cs weise Staatsokonomie -
verscherzte er si ch mehr und mehr die PO}JuJaritat, di e er in der 
ersten :teit seiner Regicrung ohne Zweifel bcsesscn hatoo. Sic grUndete 
sich wohJ anI manchcrl ei V crwaltungsreformcn und Schopfuugen, 
die dem gaozen 1~andc zU m Segen gereichten , z. B. die Abschaffung 
der Fol tcr, di e StraUenbautcn, die Griindung def Zeichcllakademie 
in Hanau, das neue Strafgesetzbuch u. a . m. Am En de seiner Re
gicrung vereinsamte er mehr nod mehr, unbertihlt vom Zeitgeist, 
niomitten einer tiiglich verdrehter wardendeD Welt" - wie er eiumal 
in se in Tagebuch schrieb. Aber er verriet ein gesundes VersUindnis 
fUr manche praktischell Seiten der VerwaJtungspolit.ik, wic seine 
Bestimmungen gegen die Lebellsmittelnot ltnd den Wucher beweiscn. 
Auch fUr die Geschichte seines ]~andes zcigte er Inte resse, war 
doch Kurhessen nebcn PreuBen, Anhalt und Frankfurt der einzige 
Siaat, llcr in den eesten 15 Jahren des Bestehens der Gesel1scha.rt 
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fUr altere deutschc Gcschichtskunde eine UntcrsWtzlI llg gab. Die 
Fiirsprache des damaligcll Bundcstagsgesandtcn v. Lepel war woh! 
ausschhlggebend (H. Brcss lau , Geschichtc del' l\follumcnta Gcrmulli:.t c 
Historica. Hannovcr 192 L, S. 65). Sehr wiIJ kommen ist die im An. 
hang des Ru ches mit.gctcil~c LitcratuJ', die ni cht vo ll stiindig se iu 
will. Filr die Wilhelmsbadcr Konferenz 1794 hllttc di e von Erdmanns. 
daffier bearbeitete Polit.ischc Ko rrcspondenz Karl F riedrichs VOII 

Baden genannt werden kiinnclI , da sic StrippeiIn'.IOns Aktcllveroffent
Ii chung wesentlich ergiinzL. Eill prli.chtigcr Schmuck des Buchcs 
sind die Nachbi ldungc n del' in der landgraflichcn Galcrie Zll Philipps
ru.hc hiingendcn Gema.lde der Fiirstli chkeiten. - Vgl. J. R. Dietcrich 
im A. H. G., n. F. 14, 117 f. (Aktcn des Auswilrtigen Amtes in 
Berlin ni cht benutzt). • 

102. Chris tianWilh.Uerghoclfer, Mcycr Am sc h c l Hothschild , 
de r G rUn d c r de s It 0 t h s chi I d s c h \} 11 n a, n k h a u se s. 2. A uil. 
Frankfurt, Englcrt u. SchJosscr lD23. 244 S. - In meillcm " Kur· 
Hirst Wilhelm L" ha.be ie ll mci n Bcdaucrn darlibcr nusgesprochen, 
daU Berghoeffer mir von den Ergc bnisscn sciller langjiihl'igen Studien 
liber den l\1ten Rothschild nicht-s lIlittcilcn kOlln tc, und jetzt oach 
der LekUire seines Buches mull ieh di es Beda uern noch eillmaJ 
wiederholcn . Dies Buch cnthiiJt so viel zlIr Geschichte Wilhelms, 
daB cs ganz gut den Untertitcl "l{urfiirst und GeldfHrst" ve rdient 
hiittc, den Lllisc MUhlbach einst einer vielgclcscnen Gartoulaubcn· 
novelle gab. Ja. im Grunde genom men crfiihrt miln darin mollr 
Ober des KurfOrsten GcldgcschliJte als libel' di e Person seines in· 
dischen GcschMtsfrellndcs ; denn das was uHtn von dCIll we iB -
ll. hat cs mit SpOreifcr gesammelt -, hattc kltul1l ausgereicht, cincn 
so sta rken Band zu fnJlen . Diese GeschU.fte beganncn sehr frtih , da. 
It schon 1769 zum Hoffa.ktor des damnligen Erbprinz-en ernannt 
wurde, erlitten dann nach dem Rcgiemngsantritt in Cassel eine 
Unterbrechung, um dann etwa von I tllL an immer ausgedehnter ZlI 
werden, bis R. wahrend der Exil szeit ilberhaupt der hauptsachliehc 
Vennogensverwalter des KurfOrsten wa r, der nnr durch Burlerus, 
den kurfOrstl. Finanzministcr in partibus, kontrolliert wurde. OlJc r 
diese bcdeutcnde Nebenfigur (die da.bei oicht schlecht fuhr) hlittc 
man gern mehr erfahren, zlImal dem Verf. auBer zahlreichen andcrn 
Archivalicn di e Huderus 'schcn Familienakten auf " Cttrlshauscn" I) 
zur Verfilgung standen.Um die wcitvcrbreitete Lcgcnrlc ZlI zer· 
storen, daB R. der cigcntliche Retter dcs kllrflirstlichell Sehatzcs 
gewesen sei, gibt B. cine seh r ausnihrliche J~ rzahlung der Rettung, 
die illl wcsentli chen dem Hauptmann Mensi llg illl Zus<llllmcnwirken 
mit trellen kurffirstli chen Beamten zu verdankcn ist, soweit nicht 
schon vorhor Elldcrus vieles beiseite geschafft hatte. (DaB Budcrus 

t) Diese Bezeichnung des ehem. v. Dmch'schen Gutes in Alten· 
haBlau ist wohl ganz modern , und cs trifft kalllll ZU, daB Eudertls 
(wie illl Goth. Kalender steht) oach dem Namen seincs Gutes geadclt 
worden sei. Als Duderus oach Schleswig kam, orhi clt cr einfach alll 
1S. Nov. 1007 durch den KlIrftirsten den Namen " VOIl Carlshausen" , 
vcrmutlich oach dcm Begegnungsort (dem Hause des L. Cnrl), welliger 
zur lleJohnung (die BelohulIng bestand in dol' g leichzeitigen Ernen. 
Ilung ZUIll ,Geh. Kriegsrat) al s UIll das Inkoguito des hin- und her· 
pendclnden Fiuanzf:tktotums besser ZlI walueu. Uudertls hatLo vcr· 
gcblich IlID einen diinischcn Titel sebetoll . 

, 
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bercits im Se p t e III b e r L806 Wertpapiere. nach Holste in in Sicher
heit gebracht halIC, rnochte jch bezweifeln . Na.ch dern kurf. 'rage
bitch kam Huderus erst am LO. November IHlch Altona Hnd 2 Tage 
spater nach Gottorp .) Die beigeHigten Aktenstlickc enthalten genaue 
Angaben nber di u ci llzelncll Transporte und ihren Jnhalt. Roth
schi1ds Mitwirku ng beschrilnkt si ch damlch auf die Hettung von 
Archivalicn, dor Medaillellsammlung, sowie auf die spa.tere Vcr
rnogensvcrwaltnng. Es blcibt aber dabci, daB diese Geschliftsver
bindung mi t dem KurHirst.cn das HallS R. in die Hijhe gcbracht 
oder, wie Kurfiirst Wilhelm 11. cs drastischer ansdrlickte, den Juden 
" fett gemacht" hat. Ober die ciuzc lncn ~"inanztransaktionen gibt 
B. sehr genaue Angabcll, wie iiherhaupt sei n Bnch ein Muster von 
(in belanglosen Kl ein igkeiten viellcicht eLwas libertricbcncr) Akribie 
is t. Bemerkenswert ist woh.1, daB es binnen wcnigcn Wochen cille 
2. Auflagc erlebtc. 

Berlin-Steglitz. Ph. Lose"-
LOS . . Ioachim KUh.n, Kurh essiso h e Uild erbogc n. Studien und 

Portrlits zur Knlturgeschichte des 19. Jahrhunderts. 1924. Deutsche 
Vcrlagsgesellschaft fUr Pol itik nnd Gcschichte m. b. H. in "Berlin. 
8. 291 S. - Wenn der Verfasscr in der EinJcitung sagt, die hier 
vo rli egenden "Bllitter wollten nichts als plaudern", so t rifft das doch 
wohl nicht ganz zu. Der in den Quel1ennachweisen, die ein volles 
Zehntel des Raulll cs ei llllehmen, den del' Text umfaBt, gebotene 
Apparat ist doch ZlI umfangreich, um das Ganzc als eine Plauderei 
erscheinen zu lasseD, znllHtI cin Teil des Gebotenen anf eingehendc 
"'o rschungen des Verfassers ill Pariser Archiven und Bibliothcken 
gegrlindet ist. Die einzcluclI , ni cht l11itein:.tnder zII sammenh1ingenden 
Aursatzo, von doncll mehrere bereits in der leider eingegangeneD 
Zeitschrift "Hessenl:md" veriHFentli cht wurden , IIl1lfassell die Zeit 
von 1785 bis 1880; nur der letzte Aufsatz goht darUbcr hinaus. 
Der Verfasser schildert zuniichst die En tstchllng des Bades Nenn
dorf und seine Geschichte in der westfiUischen Zeit. Bei der sehr 
ins einzelne gehenden Darstellnng mnB umsomehr auffaJien , daB die 
Mitteilungcn liber das Rodenberg - Nenndorfer U'ld, die Mithoff in 
seiner "Chronik del' Stadt Rodenberg" hringt, lUlbcnntzt geblieben 
sind. Ein weiterer Aufsatz brillgt eine eingehcnde Geschichte der 
"on Kurfiirst Wilhelm 1. nbstammenden Familie der Grafen von 
Hessenstcin. Recht interessant sind ferner die Hriofe ,johannes v. 
MUlie rs an Bengnot ; Icider bestatigen sie, da.B MUlier den west
fiilisch·frallzosischcn Machthabcrn gegcnliber recht wenig RUckgrat 
gczeigt hat, wic denn anch in dem als " let.zter Westfale" bezeich· 
neteD .Ioh. Christ. Ludw. SWlting ein recht unerfreu..li ches Di.ld 
deutscher Vaterlandslosigkeit \'orgefiihrt wi.rd. Der Aufsa.tz liber 
die Kasseler Drohbriefe brillgt wcnig Neues nnd kommt auch Z(l 

keincm sicheren Ergebnis. Ein solches ist auch wohl niemals 
zu crwarten. v. Manger, von dem KUhn annimmt, daB er den Ver
fl.tsser del' Drohbricfe und d.i e hinter diesem stehenden Leute ge
kauut odeI' doch mit Sicherheit vennutet habe, hinterlieU, wie dem 
Schreiber dieses bekallnt ist, cille groUe Kiste handschriftlichen M,L
t.crials, das wahrscheinlich fUr die AufkJa.rung der Urheberschaft der 
Drohbriefe von Wert gewesen w1lrc. Dieses Material muB aber wohl 
fUr v. Manger in irgend einer Weise bclastend gewesen sein, denn 
l;ci ll Sohn und Erhe, der urn 1880 als Amtsgeri chtsra t in Gndens
bcrg starb, hatte seinen beiden Sohnen aufgegeben, den Inhalt uu-

• 
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gelcsen zu vernichten, was Icider auch gcschchcn ist. lIugo I ~ run· 
ners und meine Versucho, die Schriftstilckc zu rctten , kalll cn ZlI 

spat. Ober Varnhagen van ElIses Sandung nach Kassel zur Herbei
fiihrung ciner VcrsohmUlg zwischcn Kurfiirst Wi.lhclm n. nod seiner 
Gemahlin wird a.nI Grund von Beri chten des schlauen , hier aber 
mit seinen Bemiihungen ohlH~ Erfolg gcbl iohencn Oipiomatcl1 man
chcrlei Noues beigebracht. Dcr l et~te AufSI.ttz des BlIches IJrill gt 
cine FU11 e von skandalOscn Flughliittcrn uud Schmiihschriftcn . lh re 
Zahl k6nnte leicht vergrol3crt worden, aboT man stcht cloch vo r dcr 
Frage, ob cs iibcrhaupt deT Miihe lohnt, derartige wenig c rf rcuiiche 
J,iteratuI deT Vcrgessenheit zu cntrei Ben. ]m einzclncn 1l1ogo nach 
bemorkt worden, daB die Al1gabe auI Scitc 121: "RadowiLz mnfite 
nach BerHn Ubersiedein" , gegcnii bcr den sonstigcn, sehr ins cinzclne 
gehenden Angaben doch gil r ZII allgelllein gehalten ist. Ha.dowi tz 
wurde nach %iegenhain vcrsctzt lInd desorti crte von dort. KelJuers 
Rede beiIU Robcrt Blum-Fcst (S. 213) wurdo nicht auC dem Fric
drichsp]atz gchaltcn, sondcrn vom Ba lkon des Hotels " ZUlU I(olli§ 
von PreuB'en" am KOlligspi:ltz horab. Dor aus dem " I-lessenland 
Ubernommene Druckfchl cr "Na ulllburger Sulzkreuzer" (statt Nau
heirner) hiitto woh] bcrichtigt we rden konncn. - Das Buch wird 
gar manchem vic l Ncucs bringen, aber a.uch dem mit der ku rhessischen 
Geschichto Vertrauten der zahl reichen Qucllenanga,ben wegcn al s 
Nachsch lagcwcrk dienen konnen. 

Kassel. A. lVoringer. 
lOOa. Ge sc hi c ht e de s KurfUr s tcntum s He sse n 180S - 1BGG. 

/ 
Von_Dr. l'hilipp Loseh. Marburg, N. G. Elwert 1922. VIII, 400 S. '). 
- Uber di escn Abschn itt der hessischen Geschichte ga.b cs bislang 
keinc zusammcnfassendc Oarstellung. Aus C. W. Wipllerlllanns 
Kurhessen seit den Freiheitskriegen (1850), Roth-v. Sta lllfords Ge
schichtc van Hessen, W. Hopfs nOchern Obel' die Jahre 1850 und 
1866, dann aus den Werken der preulli schen Geschichtsschreibcr 
H. v. Treitschke und H. v. Sybcl und zahlreichen Einzeluntersuchungen 
Konnte ein nur unvollkommencs und einscitigcs Bild gcwonnen we rden. 
Nun hat L. llDS einc Geschichte Kurhessens bcschert, di e von jedem 
Forscher und Freund der hcimischen Geschichtc zu den Hll entbehr
li chen Haodbiichern eingcreiht werden wird . Der Vcrfasscr ist Hesse 
und schrcibt mit der Glut hess ischen HechtsgefilhJ s, blutendcn Hcr
zens traucrnd um cin verlorcncs Gut, an desscn Wiederhcrstellung 
er ·selbst ni cht mehr denkt. Wcr seine Arbciten, die sich meist mit 
der Geschichte diescs Zeitraums befasseLl uud zum 'reil iu den nun
mehr eingegangenen " Hessischen RHit.tern" erscbienen sind, kcuut, 
""eifi , daB uuch dieses Boch im Gcist des ollermUdlichcn llnd 
unversohnlichen Streiters W. Hopf vcrfafit ist. Es ist se lbst
verstandlich, daB die umfangrciche J~i te ra.tur, namentli ch auch 
die Zeitungen und die Publizistik, sorgsam vera rbeitct sind. 
Da.zu kommen handschriftliche, bisher unzugangliche QueUen !l11 S 

dem Nachla6 dor drei KurHirsten, besonders Wilhclms 1., Akten des 
Geheimen Knbinettsarchivs ltod die lleri chlc der prcuBischen Ge
sandten in Kassel aus dem Geheimen Staatsarchiv zu Ucrlin , von 
denen L. nur die Jahrc l8 1S- 1830 nennt. Aktcn des Marburger 

1) Diese Bcsprechung ist bald nach dem E rscheincII des Buches 
niedergeschricben lUld bercit.s in den OlJcrhes si~chen Bla.ttcrn vom 
14. Dezember W21 gedruckt worden. 

, 

, 



VIII. Geschichto des Filrstenh.LUscs u. pol itische Gcschichte. 313 

St.aatsarchivs werden nicht namhaft gemachl .. Da L. kein "geieh rtcs 
Kompcndium" schrciben wollte, hat er damnf verzichtet, unter dem 
Text Quellen. und Literaturangaben {bis auf cillige Ausnahmen} zu 
bringcn, nud aUS Sparsamkeitsriicksichten si ch nicht dazu cnt.sch li cBen 
konnen, wenigstens al s Anhaog cin Quelleo- und Lil.eraturverzeich
nis bcizllfiigen. Dies ist mit RUcksicht Iwf die wisscnschaftl iche 
Hcm utzung des Buchcs au.Bcronlentlich zu beda.uern. Jcdoch Silld , 
das ztlverHi.ssigc Namen- lInd Sachrcgistcr und die erschopfelldc rn
haltslibersicht rlihmend anzuerkcnnen. Dcr Inhalt des Bnches glie
dert sich in zehn Abschnitte: 1. Einleitung. 2. Die ersten Jahre 
des KurfUrswntums (1803- 07). B. Das Konigreich Westfalen (1&)7 
bis 13). 4. Kurhessell nach del' Befreiullg (18 13- 21). 5. Die Re
gierungszeit l{lIrfiirst Wilhelms 11. (1821- tH). 6. Die Zeit dor Mit
regcntschan (L83l- 47). 7. Kurfiirst Friedrich Wilhelm und die Zcit 
der Revolution (18H- 50). 8. Hoaktion und VerfassulIgskampf (1851 
bis 66). 9. Das Eode (1866). 10. Bis zum 'rode des KurHirsteo 
(18GG- 75). Das Wort des Vcrfassers " Die Geschichte des Kur
Iiirstentums Hessens ist die Geschichte seines Untergangs" lenkt 
unwillklirl ich die Aufmerksamkeit Ruf die Ursachen des Untcrga llgs, 
inwieweit sie in der Personlichkeit der drei K urfiirsten begriindet sind. 

Der erste KmiUrst Wi lhelm L ist in der AlJgemcincn Deutschen 
Biogmphie (48, 1898) von H. v. Petersdorff Zll den beri.ichtigsten 
Fiistengestaltcn der deutsehen Geschichte gezti.hlt und als "klein
deutscher Sultan" an den Pranger gestellt worden. Demgegenuber 
entwirft L. cin freuudl icheres Bild <Iieses Fiirsten , dessen Charakter 
cine merkwii rd ige Mischung von Gegensll.tzon zeigt. Der sparsame, 
ilL geizige Haushalter ko nute Unsum mcn fUr seine Bauliebhaberei 
verschwenden. Der fromlllc Mann, <lessen felsenfestcs Gott\'crtrauen 
ungehouchclt in seinen Tagebilchern zum Ausdruck kommt, scheut 
sich nicht, fortgesetzt das siebente Gebot zu iibertreten. Seine /lUS

wlil'tige Politik wird bcherrscht von dem ufibellgsa.men HaB gegen 
Frankreich uud die Revolutionsideon. Als NlLpoJeon 1804 in Mainz 
die Rhei nbundfUrsteo vor si ch huldigeJl lieB, betiel in Wilhelmsbad 
rechtzoitig den " falschen GeizhaJs" ein Podagra., das ihn von der 
Rcise nach Mainz zurOckhielt. Kaum war je cin Herrscher von 
seinem Gottcsgnadelltum und dessen geschichtlicher Berechtigllng 
so tlberzeugt wie dieser .l etztc Vertreter des Hirstli chen Absollltismus 
in . ciner ihm fremdgewordenoll Zeit, " illmitten ei ll er taglieh vcr
drehte r werdenden Welt" - wie er 1818 in sein Tagebuch schrieb. 
Er wollte selbst und gut regieren. Daher hat er mi t groBtem Fl eill 
ulld strengster Gewissenhaftigkeit die Pfiichtel1 seines ·){errschera.mtes 
zu erfUll en vcrsueht. Ua or iiberzeugt war, da n das Volk nie mllndig 
wiirde, hielt or die Monarchie fiir die woblta.tigsto Regiernngliform. 
Seine Untertanen hingeD an ihm uod empfanden das autokratische 
Regiment garnicht so driickend , deun durch segensreiche MaBnahrnen, 
wie die Abschaffung der l<'olter, gute StraBcnbautcu und wirtschaft
Iiche F(irsorgo verdiente er si ch den Namen eines Vntors des Vater
landes. Auf die Mitregienmg der Landstiinde, dereD Hauptzweck 
seiner .Meinung nach war, fiir Sllarsamkeit im Staats haushalt Zll 

so rgcll , \'erzichtete er, dClln dafiir so rgte er scholl allein. Wie er 
nach dem Ellde des Konigreichs Westfalen alles auf den Stand des 
J a.hres 1806 zuruckgesehraubt hat, holte er auch den Zopf wieder 
hervor als Symbol anhanglicher Gesinnung. Aber Ob er diese Schrulle 
sollte mall nicht spottOll , hat doch die Berliner SchloBgardekompagnie 
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noch am Endc des W. Jahrhuntlerts den Zapf getragcn. :Mit der 
Throllbcsteigl1ng Kurfiirst Wilhelms H. tiel der ZopL AIs modcmer 
Furst, ohne Sinn fUr die VO ll scincm Vater so hochgehaJtcne Tnt
dition , fUhrtc er durch da s Organisationscdi kt 182 l die gesamtc 
Vcrwaltl1ng in !loue Bcthncn. Aber viel zo g rofiartig war die 
vcrwickelte Verwaltungsmaschinc Hir das kl eino Land. Den an
stilnncnden Verfassungsfragcn war der beschrankte, SChW,lCh c 
und gntmtitigc Fiirst in kcillcr Weise gewachscn. Hatte er sich 
Ills Kurprinz in langon J aheen auf das ihm bevorstehcndc Amt 
griilldlich vorbcrcitet, hU.tto er von dom Viller w~igstens das 
I'ti ichtgefUhl geerbt, ware er 1831 nicht "fahncnfliichtig" ge
worden. Seine uugllickliche E he mit Auguste, der 1'ochter Friedrich 
Wilhelms n. von PreuBen, und seine Verbindung mit Emilie 
Ortlopp, der spateren Grafin Reichenbach , hltben unendlichcs Un heil 
gebracht nnd dazu beigetragen, das monarchische Prinzip zn unter
gnt-ben Ulld den Liberalismus zu fOrdern . Sehr lehrrcich in diese r 
Beziehung sind die Aus,flihruJlgen des hcssen-darmstiidtischcn M.i
niste rs Frhr. du Thil in seincn Denkwii rdigkeiten, die L. gelegent
li ch c rwlihnt. Von ihm sta,mmt auch das absprechende Urteil liber 
S. Jordans Verfassungswcrk von 1831. Jordan ist gew iB iiberschll.tzt 
nnd vergottert worden, seine Personlichkeit vcrdicnt aber nicht den 
Spott, der manchmal in L.'s Warten zu liegen schei nt. Mit dcm 
SOjahrigen Kurllrinzen Fricdrich Wilhelm, der im Herbst 183 L die 
Hegentschaft iibernahm, bestieg Kurhcsseus und des Deutschen 
Rciches ictztcr Kurfiirst den Thran. \Vie sein Grolhater hat er 
Ansprueh, milder bCllrteilt zu werden, al s seine Feinde in blindem 
Jlal3 cs getan hab.en. Sein vom GroUvater ererhte r SouveraniUits
dlinkel im Sinne des rati onali stisehen 18. Jah rlHwderts paBte erst 
reeht nicht in eine Zeit, di e andcre Anfordorungen an ihre Fiirsten 
stell te. Als J ilngling war der sto rrische nnd verschlossene Prinz 
Zeuge widerlichstcr Auftritte im Elternhaus. Als er selbst in un
gezligelter Leidenschaft mit Gertrude Lehmann ei ne Ehe eingegangen 
war, deren Kindern VOIl vornhercin der Th ron versagt bleiben 1ll11J3te, 
war er our noch besorgt, der geljebten Fmu tl nd ihren Kindern ein 
so rgenfreies Lebell zu sichern. \Venig begaht, schwcrfi.illig und 
starrkopfig, ein reehter Hesse, muBte er 80wohl in der ll.nGeren Po
litik wie in den Verlassungskiimpfen stets sehlirfsten Widerspruehs 
gcwartig scin , wenll hoherc Ziele des Reiches unci des Landes in 
die Wagseha1e fielen. In den Armen des Dcutschcn Bundes glaubto 
er sich geborgen. In seillem Stan t kummertc Cl' sich om a.JIes nud 
wuate Streber fern tU halten. Er kOllnte Widerspruch vertragen, 
sonst ha.tten l\'Hinner wie Hassenpflug, Scheffer uud Vilmar nicht 
tll1sgehalten. Kaunl geringer als s~in Starrsinn war der EigensLnn 
der Verfassungsmanner. " Die im altererbten Souveranitatsdiinkel 
wurzelnde Reehtsallffassllllg des Kurfiirsten llod der dogmat.isehe 
Liberalismus seincr politischen Gcgner waren eben uniiberbrUckbare 
Gegensatze." Bei all diesen, d.ie besten KrllJtc verzehrendcn Kampfen 
waren die durch don " Kladdcradatsch" sprichworUich gewordonen 
" kurhessischcll Zustilnde" keineswegs so reif fUr die Annexion, wie 
cs violfach dargestellt wird. Die Rech tspftcge war vortreffli ch. Die 
Finanzverwaltung arbeitcte mi t Oberschiissell . Die Stcuem waren 
gering. Die kurhessisehe Landesvennessung war Illuslcrhaft. Sehr 
gcsch.ickt hat L. in den eillzelnen Abschn itton dem wirtschaftli chen 
und geistigcll LebeH in kurzen treffenden Sll.tzcn den gebUhrenden 
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, 



VBI. Geschichte des }i'iirstenhause!; u. poIiti selle Gesehichte. 315 

Platz angewiesen. - Aber di e KlLlft zwi sehen dem Volk und dem 
eigenniitzigen Kurfiirstcn wurde immer gro(3er. Wie verha.ngni svoll 
di eser Zustand im Revoluti onsjahr 1848 wirkte, hat Studienassessor 
Dr. Rusehe in einer Ilngedruckten Dissertation ncucrd ings beleuehtct.. 
Die von ihln allsgebcuteten Ucrichte der Gesandtcll Graf Ga,len lutU 
v. Thile in K,Lssei spiegeln deutli ch die prcuBenfreunu li chc Gesill
nung in weiten Vo"lkskreisen wiedor. Unter di esen Umstiinlicll Wllr 

cs politi sch unklng, daB Fricdrich Wilhclm an dcm denkwiinligcll 
15. Juni 1866 das prellBische Ultimatum ab lehnte, obwohl di e Stiindc 
ihn zur Annahme aufgefordert hatten. Bei der Veranbguug des 
Kurflirstcn nimmt di ese Entscheidullg nicht Wunder. Sic is t weniger 
im Interesse des Lnndes aI s des Eigennulzes gefallen. D;tchte er 
etwa an sc inen Gro($vater, ti er 1806 Napo leon ge~eniill c r in ~th n 
licher Lagc wa.r ? D:una ls wolltc Wilhcllll I. ncntral IJl e ihen , donll 
er glaubte llicht un PrcU LSC Il S S ieg. Ab nllll Napoleon ull hew.df
nete Ncutralit1it zugcstand, iin ~ er den noch ;ltl 7.11 rii sten, tlcnn e r 

_hofftc im Fall cines Sieges der Preul3en Geschiiftc zu maehcn. Na
poleons Strafe folgte dann auf dem FuBe nach. Orrcnbar hiel t ;llIch 
Friedrich Wilhclm 1. 1866 die Neutralitat fUr unklng, weil er :wf 
Osterrcic hs Siug re chnete. GewiJ3 hahcn der ostcrreichischc Gcsllmltc 
Gmf Paar nnll die Flirstin von Hanau, in Sorgc um die bohmi schen 
Bcsitzungcn, den EntschluB des KurfUrstell wesent.li ch beeinfluBt. 
Das hat Bi smarck noch im Jahre 1892 in einer Ullterredllng mit 
Felix v. u. z. Gil sa, betont. Al s stratcgi sche DurchgangsstraBen 
hrauchtc Bi smarck fUr li en kommcnden Kricg mit Frankreich sowohl 
Hannover a ls <Luch Kurh csl'en, lind n;lchdem dic preuf.hschen Waffen 
ihw iibcrlegene Macht bewiesen ha.ttcn, nahmcn sic das Recht auf 
Anncxionen filr sich in Anspruch. Aher manche wlIrden nachdenk
lich , a ls die auf dem Marburger Rathaus ZLlm crstell Mal flatternde 
prcu!3i sche Fahne dell rechten Arm der unter der Uh r stehendell 
Justitia abri!3, und das Schwert der Gerechtigkcit klirrend auf da.s 
Pilaster des Marktplatzcs . ficl. "M it der Selbst sll cht des Genies - • 
sagt der Osterreieher H. Fricdjung libcr Bismarck - schritt er 
riicksichtsIos liber diejenigen hi nweg, die seinern Fluge nicht folgen 
Illochten." Diese Starke und die errungencn Erfolge s ind imponierend. 
Sie lassen Bismarck nur noch groBer erscheincn, wei l er so ge
wllltige Schwicrigkeiten auf dem Weg VOlll Deut.schcll Bund ZUlll 

ei nigcn Dcntschcn Rei ch Zll iiberwinden hattc. Und heute , wo 
di eses sto lze Rei ch gcknechtet. am Bodell liegt, crleholl wir wieder 
die grall same Wahrbcit des politi schen Satzcs; Macht gc ht vor Hecht . 
Wcnn abcr die Schwachen, denen nur ihr gllws Hecht zur Soite 
steht, dem Starkell gegenii bertreten, ist das nicht auch bewunderns
wert? DaB Losch lIns die sen Kampf des Hechl.s geschildert hat, 
dankt ihm die hessische Heimat. 

10:.i. Ph. Losch, Zur Geschichte des kUl'h ess ischen S t a a t s s c h a tz 0 s ; 
Hessische Zcitung (Hessen), 4. Jg. K:l sse l 1923. Nr. 54 ll. 55, 
.wch uJs Sondcrdruck erschiencn im Ver1;lg des I-Iessischen \folks; 
bundes. 

1.05. Denkwiirdigkeiten aus d em Dien s t,lcbcll de s 
He sse n-Darmstli.dtischen StlLILtsmi ni stcrs Freihcrrp 
dn T h i l 1803- 1848. Hggb. von Heinrich UlmallD. Stuttg,trt u. 
Berlin, Deutsche Verlagsanstttlt W2l (Dentsche Geschichtsqnellen 
des 19. Jahrhunderts, Bd. 3). n , ti27 S. - Bald oach den 'rage. 
biichern des Gr06deutschen Reinhard Frhr. v. Da.l wigk (Z. H . G. 53, 126 , 
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crschienen die Denkwiirdigkcitcn des Kleindoutschen Frhr. dn Thil , 
des Vatcrs des hessisch-prcuUischen Zolivereins - zwei QuelleD 
von Uedcutung fUr die Geschichtc der deutschcn Einheitsbewcgung. 
Weon auch dll 1'hil s Denkwiirdigkei ten crst nach den Ercignissen 
in den Jahrcll 1852 bis L8G7 IInd zwar flir den Grol3hcrzog Ludwig J Lf. 
ni edergcschricbcn s ind , ~l;lUbt clot h ihr Herausgeber, def frtlhere 
Grcifswaldcr Histo rikcr 11. UlllIilnn , der ncucrdings u. a. durch seine 
Geschichtc dcr Befrcitl ll~s kricgc Wr das 19. ,lahrhundert beach tells
wertc Darstellungcn gelicfc rt hat, ihncn objektive Zuverlii.ssigkeit 
und subjcktivc Glallhwiiniigkcit zusprechen za dilrfen. Ubcr ihTeD 
Inhalt und ihrc :I . II 1!:cm cin~esc hiehtlieh e Bedeutuog hallO ieh im 
TI Wiichter" , !i Jg., HJ22, 8. 113-415 gehandeit, es geDiigt daher an 
diescr 8tell c di e kurhcssischcn Bcziehungen hervorzuh eben. Bci 
den unfrcuudl iehcn Bczich ullgcn dcr hess isehen Vettern zu einander 
ist nicht weiter verwunderl ich, daB :.Luch die Au!lerungen iibcr den 
kurhessischcn Hof Hnd di e Ku.sscler Regicrung auBcrst abfiillig uDd 
geringschtitzend sind, z. B. bei dell Vcrhundlungen wcgen llabeD
hauseD uod Hahitzheim (S. 5 1) uod des StruBenbaues von Alsfeld 
nach Hersfeld (S. lOS). Die Schu1d der Spallllung lag na.ch du 'rh. 
na.tiirlieh an Kassel. "Was hatte fder l(urfilrs tj ni cht machcn ko nnen, 
wenn ihn , den reichsten deutschen Fii rsten , nicht eingewurzelter 
Geiz und die Ungesch ickJi chkeit seiner teute abgeha.Jten hatten, 
seine Millionen Zll benutzcn ?" (S. 106). Sehr anschaulich ist die 
Schilderung seiner Reise zu Wrede, wie er in Hanau Zellge der vor 
den .Maucm der Stadt tohcnden Schlacht wurde nnd in Dornigheim 
mit General Frencl verhandclte (S. 159 H.). Gelegentlich der Wiener 
Konferenzen findet du Th. scharfe Worte iiber den Knrfiirsten 
Wj1helm 11.. , den er neben Herzog Karl von Braunschwoig zu den
jenigen Ftirsten za.hlt, die uugemeio viel zur Untcrgrabung des 
monarchischen Prinzips nnd Forderung des Liberali smus bcigetragcn 
haben (S. 274). Seine Stellllng zum monarchischen ])rinzip hat 
Ulmann spllter ans Briefen des Ministers im A. H. G. n. F. 14, 52 ff. 
naher belcuchtct. Als du Th . den preu!li sch-hessischen Zollvertrag 
1828 zu stande brachte und das zwischeu beiden Staaten cinge
klemmte Kurhesscn im Gehcimen bcitretcn wollte, war dcr Kurfiirst 
iibcr di eso Bevo rmundung durch Darmstad t seh r erziirnt (S. 300). 
Gelegcntlich si nd Urteilo tiber kurhessisehe Personlichkeitell zn vor
merken, wie tiber den Gesandten und Minister v. Lopol (S. 272 L). 
Die crHiuternden Anmcrkungcn uod das P ersoncnverzeichni s cnt
sprechen Icider nicht den Anfordenmgen, die man an dcrartige Ver
offentlichungen stollen kaun . 

• 

106. Joachim KUhn, Di e Ca s se l er D roh briefaffare von 1823: 
Dentsche Rnndschan 185 (Berlin 1920), 318- 334. - Eine ausflihr
li che DarstcUulIg n<lch den bisher noch ni cht hierzu verworteten 
Berichten des damaligon franzOsischen Gesandten in Cassel Chevalier 
de Cahrc. 

107. M a x UUllckor, Politi scher Briefwechsel aus seinem NachJal3. 
Herausgeg. von Dr. Johannes Se h u I tz e. StuUgart u. Berlin, 
Deutsche Vcrlagsanstult 1923. XXIV, 487 S. (Dellts che Geschichts
quellen des 19. Jahrhunderts, Bd. 12.) - Diese die Jahre 1847- 1871 
umfassendcn Aufzeichnungen beriihrcn wicderholt die hessischc 
Frage. rm Juni und .Iuli 1866 war D. als preul3i scher Zivilkolllmissa r 
in Kassel tiitig (8. 417- 419). 
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LOS. Studienassessor Fritz ltnsche, Kurhe ssc n ill d e r_bUrg er-
1 i c h e nun d so z i a I c n B e w e gUll g d e r J a h re L&18 un d 1849. 
Phi!. Dissert. Marhllrg 1921. XV, 290 HI. in Sch rcibmu,schillenscil.-ift. 
- Ein Iwrzer Auszug ist: gedruckt in dClll dcmnachst crscheincnden 
,l ahrbl1ch det Phi los . .Fi.~k111tilt uer Universitat ?I'larburg. Der nuo r 
den gleichen Gegensta nu vom Vf. gehaltenc VOl'trag ist abgcu.r\lCkt 
in den Oberhcss isclH'1l Bliittcrn Nr. 43- 47 des .t/lf,hres W22. 

109. Wa lter~l ij l'in g, J oso f vo n Rad ow it z. Nachgelasscne Bride 
nnd Aufzcichnungcn zur Geschichte der Jahro 1848- 1853. Stutt
gart It . Berl iD, Dcutsche rcrlagsa nshtl t: 192'"..'. . XII , 424 S. (Deutsch e 
Geschichtsquellen des W . • Iu ilrhlllldorts, Bu . 1 L. ) - Wlihrend J oh. 
Schultzes DUllcker-Vcroffcntl ichung wichtigc BeitrUgc ZU I' Wii rdigung 
I-Icinrichs vo n Sybel als I'ol itiker llud Gustav Frey tags bringcn, gebell 
diese nen erschJossenen Aktcn we rtvollen Stoff zur Beurtcilung 
dol' hcss ischen Fragc im Herbst 1850, insbesonde re einen Bri ef 
Kiinig Friedrich Wilhelms IV. an Radowi tz VO Il1 L4. Oktober und 
eincn Brief an Rai ser Franz Joscph weg-en Einwirkung auf den Kill'· 
Hirstcn (8. 324 fL), ein Stimnlungsbild <tu s Frankfurt libel' di e Hetzc 
del' Kreuzzeitung gegcn die kurhessischell OIfizierc (S. 334. f.) und 
Hassenpflug. 

11.0. Phi!. I~osch, Landgriifin A n n a. von Hessen : Hochland 192 L 
Miirz 18 (Heft 6), S. 7L7- 79L. - Tochter des Prinzcn Karl VOIl 

PrcuBcn 1836- 1918; Gemahl in des Pri nzcn F'riedri ch Wilhclm von 
Hessen-l{u lll penhcim, im I)orn Zll Fulda beigesctzt. 

Ht. Ma.x Stacrck(~ , ZUlll Gcdachtni s del' Fiirslin BcrUIit zlIr Lippc, 
Prinzessin vo n Hessc lI .. Jll~cnd - I,cbell - Tod . Dotll1old , Mcyer IH2 1. 
3~ S. l2 ·TlIn. 

IX. Gesc hi c h te einzeln er L anc1estei l e, Orte 
unc1 Kl oste r. 

11 2. Als/eld. - Fcstschrift zur Siebenhulldorljnilr·.'eier ti er S11ldt 
.tllsfeld. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Ed. Hccker, Prof. Ed. 
Docker, ReaHehrcr K. Dotter, Archivrat Dr. F. Herrmann, Stud ien· 
assessor Dr. L. Kraft, Hcgierungsbaurat F. Kl1hl mann, Studicnasscssor 
Dr. O. Kunkel, Studienassessor Dr. G. Paul und Kommerzicnrat 
G. Hamspeck mit rarb igem KunstbJatt nach einem Gema.lde vou 
Pro!. Richa rd Holscher herausgcgeben vo n dem Gesch ichts- und 
Altertulll sverei n der Stadt Alsfeld . Alsfeld, F. E hrenkhtu 1922. VI, 
172 S. 4°. - Da.nk der Untel'sUa.zung der Stadtvel'waltung und 
namhafter Spenden treuer BUrger und Sijhne der Stadt konnte diese 
Festschrift in \'ornehmer Ausstattung gcdruckt werden. Als man 
vor ,Iahres irist di e Herausgabe heschlo6, nl nllte vo n vorn herein auf 
eine zl1 sammcnfassendc Geschichle del' Stadt., di e notwemlig w~ire, 
verzichtcn und si ch aut eine Reihe VOIl Beitragell hcschran ken, die 
Icider nicht in zeitlicher Folge angeord ll et werdeD konnten. Es 
sind fo lgende: :0 e c k Cl' , 7.u r Gescllichtc del' Stadt : Eine Skizze, 
welche anf Grunu dcr VOl'lI'rbeite n W. G. Soldans Hud des in den 
" Mitteilungen des Geschichts- lInd Altertumsvereins" enthaltcnen 
Stoffs in groBcn Ziigen die E ntwickelung del' Stadtgeschichte dar· 
steJlt. Vg!. auch sei nen Aufsatz "Aus Alsfelds Vergangcnhcit'" in 
den "G iellcner Familicnblattcrn" 1922, Nr. 24 v. 17. Juni . - J) a u I , 
E inc Al sfe ldel' }: pisode :tuS dcm K:ullpf del' hessflll ·darmstiidtischen 
SUinde gpgell den Absolntismus im Hevollltionsiahr 1789: EinfluB 
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der franzosischen Revolutionsideen hei dem Stadtsyndikus H. Minnige
rode. - Datter , Der Streit Hm den Homberg (1547- 1553); Die 
umfangreiche Abhandlullg mi t dcm Abd ru ck clcr brei ten Zeugen
ver hore kennzeichnet die Gewaltpo"litik def Beamtcn Lalldgraf Phi
lipps des Grollmiitigen , welch e zur A neignUllg des WaJdes fLlhrte, 
def ursprUnglich stadtisches Eigentum war und erst jetzt wicder zur 
H1ilfte in den Hes itz def St:u.lt gckommcn ist. - I( raft , Joh. Gg. 
NcBtfell aus Alsfc.ld, ein vcrgesscncr Kunsthandwerker des lB. Jh 's. : 
Hofschrciner und Hofmechalliker Ui94- 17G2, dessen Arbeitcll in 
Wiesentheid , Kloster B<luz und Wurzunrg (Holzschnitzwerke unrl 
l)lanetenmaschinen) gewllniigt wertl cll . - H 'e rrma..nn , Die Bc· 
Jagerung und Einnahme de l' Sta_dt unreh die Niede rhessen i. J. 164G: 
Tapfere Verteidigullg del' Stadt lin tel' OberstJeutllant Seidl el' nud 
Biirgermeister Haas gegen die I~o la.ge rer nnter Geyso. - He e ke r , 
Aus dem Arehiv eines allet! Als fc lder Ade lsgesehJechts: Zwei U r. 
kunden von 1422 Hnd W71 ( Ma ~. Si iJold Hotsmau! s Stiftu ng des 
Anuaa1tars ill der Walpurgi sk irche) aus dcm Arebiv de l' FamiJic 
\{otsmaul im Jand~ritfli chen Archi v zu I'hilipps rllhc . - Knh Imann , 
Die WiederhersteJlung de l' Walpurf,!; is kirch e. - Knuk e l , Vorge· 
sch ichtliches aus dum Ilordliehen Oberhessen: ~'li t ALL ildllllgen von 
Fnndstiiek cn nus dem AIsfelder Museum und den Ringwldlanlagen 
auf dem Glillsbc rg und der GeILkuppe . - Ram s pe ck, 25 Jahre 
Geschichts· und Altert-umsverci n del' Stadt AI sfe ld: _ Museum seit 
1898, " l\1itteilungen" sei t 1902, von HerrmanD beg riindet und vou 
Heoker, der das Stadtarchi\· geOJ·dnet hat, fortgeset.zt und lIeutc 
Boch hcrausgegehen. - Vgl. W. Dersch in dcn Mittcilungcn des 
G. u. Alt.-Ver. d. St. Alsfeld , 5. K , NI'. 16 (1922), 106 - 108. S. au eh 
XV Nr. 32(t 

1W. Altenstein. - Ludwig Hc})pe, Pfaner in Asbach, Del' Alten· 
s t e i n bei AII endorf an der \Vcna einst und jetzt. Ein Beitrag zur 
Geschichte ei ner ehcma\igcn Ritterhurg. KasseI , Fr. Lomet.sch (UXl4]. 
110 s. - In Zeitcn neu envachter hc imatgeschich tlicher Betfttiguog 
sci dicses sehoo vor mchreren Jahrcn crschicncnc Biichlein nach· 
traglieh empfohl en, d.t cs 3.uf sorgsamen Quellenstudien im Staats
archiv MarbLlrg und der eigcnen Pfarrcgi st.rat.ur bm·uht. 

1l4. Atnunebu1·g. - Dr. M. Ehr'enpfo dt, A III 0 n e bur g. Ein Fiihrer 
dureh Vergangcnheit und Gegcnwa rt.. Kirchhain , Jut Schroder 192t. 
at S. - Der VI. hat in den Jahren seiner 'l'atigkeit al s praktischer 
Arzt in der hochragenden Hergstadt mit groll em Eifer di e Quellcn 
zur Geschiehte von Stift und Stadt zusammcngctragen. Einc Frl1cht 
di eses Flcilles ist vorIicgendes Biiehlcin, das seinen Zweek bestell s 
crfiillt und auch dem Fachmltnll N eues bringt . 

.A1·olsen s. XV Nr. 3'25. 
115. Bergen (s. auch HeimathHitter). - Dr. Otto GroGIII:lUn, Die 

Nikolau s kapelle in Bergcn. H. Riugcmcr, Gcschich tli ehcs 
iiber die NikolullskaJlellc: Kl cine Prcssc. 07. Jg. Frunkfurt a . M. 
1921 Okt. 15 Nr. 242, Bcilagc zum Mittagsblatt. - Ka.peUe d es 
KJ. Haina, 1524 gebaut, jetzt Sch euer. S. ,weh 1'\ r. S03. . 

116. B ergst1'R8se. - Wilh. l"Tnnck, Di eBurgende rhc ss i sc hen 
Bergstra6c , ihrc Geschichte, Anlage u. Sag en. 2. verm. Autl. , 
hggb. v. Karl Esselborn. Heppcnheim u. d. R , Ekkchard·Verl. 1923. 
100 S. mit Abb. n . PHlncu. - Die Einleituug bringt cinen Lebcns
:thrill des Hofgcrichts<ldvokntcn W.<Franck ( l820- 1885). Dann folgc ll 

• 

• 
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8 Abschnittc liber NiCller-Bccrbach, Frankenstcin , '1',ulIlcnberg, Bicken
bach (r\Jsbachcr ScllI06), Auerbachcr SchloB, Fiirstcnlager, T,inden-
1els und Starkenburg. 

Berieh s. Nr. rmo. 
Biedenkopj s. XV Nr. H27. 
Lt7. Bisehhausen. - Heichsarch ivrat Dr. Schiifer, St. Martin ill Bisch

hausen n. d. We lira : Wi tzenha.uscr Kreisblatt 54. Jg. Nr. 2 14 vom 
lR. Scptbr. 1922. - K. A. l~;c khurt1t, Die Martinskirche in Bisch
hansen a. d. W. : Ebenda Nr. 248 VOIn 22. Okthr. 192'2. - Be
rechtigte Ausstcllungcn an cinem Urkundcntexte, den Sch. in den 
Fuldacl" Geschichtsblll.ttern IG (1922) , Nr. 5 mitteilt, ohlle E. zu nenllell . 

1lS. Biiclitlgen. - R. Uillllilllll , Biidin gcll. Ein dcutsches Stadt
hild; WestenniUlIls Monatshcftc (;G. "I ~ . W22 .Junuar. lIeft 5 
S. 4.37- 45<1 . - Del" :tllch als Sondcrabtlruck crschienene Aufsu,l.z 
ist mit prll.chtigclI Abbildllllgen gesch mlickt lInd gibt cine trcffliche 
Einfilhrung in cine der " rcizvoUsten und gcschlossensten deutschen 
SUidte" . 

lW. Butzbaeh. - Au s Butzhach s Vcrgangenh e it.. Festschrift. 
zur Sechshundertjahrfeicr der Stadt Butzbach. Jl era.nsgege"ben VOIII 
Hulzbacher Oeschichtsvcrein . 

Heft I. Butzbach in vo rromischer Zeit. Von Prof. Dr. Kar! 
SChulIIRcher. Giei3cn, O. 1{indt 1921. 24 S. mit D Abu. ~ Auf 
del' geographischen Bes.charrcnheit des Slatltgebietes wird die gauze 
Darstellung der prlill i:;tori :;chell Besiedelullg vou Ihltzbach :tnfgebaut. 
:Es ist keiuo dcr sonst iihli chen "a llgcrncinvcrsHindJichcn" Vorge
schichten , die ei nf:tch die allgcmcincn Er~chlli sse der Forschnng 
anf oin kleiueres Gehiet nbe rtragen uud die vorhamlellen Liicken 
tlurch Forschungsergebnisse <LU S oft weit entJerntcn GeiJielen aus
fliHen. "Es werden nUl" die wirklich im Hutzbacher Gcbiet gc
machten Funde herangczogen - 1I0lzheimer Wald lInd Friedberg 
sind die aui3erstell benutzten Funtlorte - , nnd aus ihnen wird ein 
~Io sa ikbild der Entwicklung Butzbachs in vorgeschicht1icher Zcit 
gcwonllcn, das dank del' Wiirme der Darstc.lhmg nnd der intensiven 
AUSlllltZlUlg des vorhnuc..lellen l\"latcrial s trotz dieser lieschrankung 
an l\lurhcit nichts verloren hat.. Ein Plan uud kleine Landschafts
skizzen erhoheD di e Anschaulicllkeit. Unter den Abbi ldungcn find eH 
sich auch solche von wichtigcn , bisher noch nicht puhlizierten 
Funden , wic den Frii h.La-Time-Ringen VOIll rOeillba.hnhof. So ge
winnt das 11 eft , auch durch die dankenswertc Litcraturzus<immcll
stellung am SchluB, weit libel' SCillCIl loklden Charaktcr hina.us
gehcnden Wert. ]~s kann <lI s ~llI ster ciner Yorgeschi chte eines 
kleincrcn liebietes gelten . 

!left 11. Bntzutlch in rOllli sehcr Zcit. Von nr. (iushLV Uehrens, 
Melinz. GieBcn .I D21. !l2 S. lIlit 11 Ahh. - Weit uckannter al s 
das von Schumacher vorgelegto Material sind die romischen .Fundc" 
lInd Anlagen von Butzhach, die Hchrens behandclt. Bcginnt doch 
das Liml:' swerk mit dcm Kastcll Butzbach, nnd die Streckenherichtc 
Soldaus im Limesblatt sind vcrh iUtni smiiBig ausfi.ihrlich. A bel" auch 
hier wird del" Fachmann neues Material finden , nament1ich an Rlein
fund cn, nnd die atlsfUhrliche Heschreibung del" Anlagen des Hutz
ba.cher Lime~, z. '1'. nn ch dem Soldanschen Ms., kann UIlS vorlllutig 
in gewisser Weise die !loch Russtehcnde gr06e 1'ublikation ersaben. 
nas Ganze ist eillgekleidet in ei ne Geschichte der romischell 

• 

• 



• 

, 
• 

320 A. Besprechungen und Nllchweise. 

Okkupation. Die Arbeit tragt densclben Stempel knapper Sachlich
keit, die stets die Arbeiten des Verfasscrs auszcichnet. 

Marbm·g. ' ... Walther Bremer. 

• 

Heft IlL B u tz b <Le h im M i tte 1 al te r 'you Dr. Eduard Otto, 
Geh. Schulrat zu Dannstadt. GieBen 1922. 48 S. - Der durch 
zahlreiche Sonderschriftcn iiber Hutzbach nod das deutsche Hand
werk bekannte Vf. cntwirft hier cin ansc haulichcs Bild des Lebens 
und 'l'reibens im mittelaltcrli chen But.zbach, das [LUS den erhaltencll 
Stautrechnungen Icblmftc Fa rbcll bckommt. Verfassung, Verwaltung, 
Gewerbc und VoJ kslcucn sind vo rtreffl ich gcschildcrt. Das kirch
liche LCiJCIl , z. B. di e' BcJ eutung des Markusstiftcs al s geistiger 
Mittclpunkt (Ga.hrj el Hi e! !) ist etwas zu kllrz gekomUlen. Die Uber
tragung del' Urkundentexte ist nieht gunz Iehl erfrei. 

Heft I V. I, a nd g r a f Phi I i Jl P v 0 n Blit z b a c h , seine Bauten 
und seine Stutl ien vo n D. Dr. W. lHclll, Prof. der Theologie in 
Friedberg. 1922. 48 S. - Da s Leuen di eses bedeutenden Fiirsten 
ist hereits vo n Walthcr irn A. H. G. 5 lIncl dem Vf. in den Hes
sisehcn Yolksbiichern 5 behaotle lt wo rden. Seine Ilautittigkeit ulld 
seine wissensehaftl ichen namcntlich astrono misehen Arbeitcn werden 
hier uuf Grund seiner Driefe und neucr Archivalicn crganzclld dar
gestel1 t. 1621 und 1627 war Kepler bei m T~andgrafen in Butzbaeh 
zu Resueh. Dcr Hofastl'o nom des Lg. wa r Daniel Mogling ('I' 1635). 

Heft V. Dr. Friedrieh Lud wig W e idig. I~eben und 
Strcben, t cidcn und StrciteD eines Vorkam pfers deutsehe r Einheit 
und F reiheit, Von A. St.orch, Rektor der sUidt. Schulen in Butz
bach. 1922. 36 S. - L. BergshaBer hat 1914 in der Ausgabe del' 
E igcnbrodtschcn Erinnerungen (S. 338) cine Untersuehung del' P er
sonl ichkeit Weidigs (geb. 1791 in Oberkleen) verlangt, di e heute 
no eh ein dringendes BedUrfnis ist, denn Storchs Ii ebevoll e Verherr
li ehung des Volksfreundes arbeitet im wesentli chen mit der sehon 
lange hekannten Literatur, die aus AnlaB des li'all es Weidig bald 
nnch dem Selbstmord des verzweife1ten Gefangenen ISH7 gedruckt 
wo rden ist und berechtigte Entrii stung Hber die Handhahung uod 
Roheit des geheimen Stra.fverfa hrens hervo rgernfen hat. Der arehi
valische Stoff ist no ch nicht herangezogen worden. Vg!. I,. Berg
straBer, Aus der Frilhzeit des deutsehen Liberali smus, in del' Deutsehen 
Revue 1922, Allgustheft. - Die Ausst:~ttung der Butzbarher Festsehri ft, 
deren 6. kunstgeschichtli cher Te il noch aussteht, ist Uber ,dies Lob 
crha ben. Heimattrelle Butzbaehel' in Amerik a. hauen die notigen 
Mi ttel fiil' Druck nnd Bildsehm nek zur Ve rfiig llng gesteJl t, deren 
Herstellullg die v. Miinehowsche UI1i vcrsititt.sdrucke rei in GieOen 
all sgezeichnet durchgefilhrt hat. 

Corbach s. XV, Nr. 328. 
Darmstadt s. XV, Nr. 325 u. 34l. 
120. Ge se hi e ht e d e l' Stadt Esc hw ege von Jlliill s Lud w. ChI'. 

Schmincke, Pfarrer zu JesUidt und :Mitg!ied des Ve reins fUr hess. 
Geseh. u. Landeskunde. Mit Beriehtigungen lInd E rganzu ngen im 
Anhang von Geb . Studienrat E. Stendell nebst einem Lehenshild 
des Verfassers von Kreissehulrat K. 0 i t h rn a r , einem Portrlit nnd 
cineOl Meriallbild in Origi nalgro6e. [ I]. XX, 33 t S, 11. Beri ehtigungen 
und Erganzu ngen zu .I . L. Chr. Schrninckes Geseh. d. Stadt Esch
wege \'on Geh. Stlld ienrat E. Stendell nebst ei neOl Lebensbild des 
Chronisten n. theo!. Johann ChI'. lI ochhllth vo n Krcissehulrat K . 

• 
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Dithmar, einem Portrlit , cinem Grundrill del' Stadt von Philipp 
He inrich Hem pfillg ;JU S dCIll Jahrc t 82G lIud G Fcdcrzcichnllngen 
\'on Ernst Meh. nil , 2(il S . E schwegc, ,/ohs. BnHln 1!)Z"2. L923.
Dc I' ers te Band ist ci n im Manulvc rfahrcn hergestellter Neud ruck 
de l' Schminckeschcn S tall t.gcschi chte , die l857 erschicuen U1Hl scit 
.lahrze hnle n ' vergriffc ll war. S tcnd e ll , del' s ich durch ein ige Arbe iten 
zlIr Gcschichtc de r S til d t IIlltl ih rer Umgebu og bekullut gelllacht 
hattc, vor <tJ1elll lI hel" ill sci nc m t/ eschi cht.s llnterricht arn Eschweger 
Gym nas ium die lfci m;r t,;,; t!s{'h idr te e rfolg rcich pficgte, hcabs ichtigte 
urs priing li ch Sc lllll inc kes Nl'llllruck AIl 1llc rkungc n allzufiigen , d.ie 
S('hll1 illckes filr ~;p i nc Zc it, vori re rrl iehc Arhcit .wf den hc ut igen 
S tand de l' Forschu tlg br i ll~c lI solll c rl. Ahe r ail S Ste ndell s An· 
me rktlnge n wurd e e ill nClles Bu ch, das :rl s zwci te r Band ged ru ckt 
wlIrdc und noc h dUl'dl Ahsdlllitt.e <l ll S lI ochhul,hs Erinllorungcn (1.82G) 
vc r lllcirrt wurd e. Ein dritte r 1~:U\ d soil das .J 'lilrhundcrt VO II den 
Bc rre iungskri c{{cn hi s znm Elide des Weltkricgcs be hand e ln. IJ ithrnar, 
der an dClII Zustandckolll111Cn de~ \Ve rkes erh c1Jli che ll Alltc il hat, 
~ah al s Einl e itnng des c rste ll Bandes cine n Leboll s.tbriU Sc hlllinc kes 
(s tarb 188ti in Sontrn) und a ls ScbluO des zwc itcn Balldcs ei u 
Le hen sbihl des Pfarrers lLochhuth ( t790- t8()O), das zug leic h fUr 
die Eschwcge r Kirchen· und Schulverhiiltni sse dol' c rsten Hiilftc des 
19. J a.hrhllndc rts we rLvoll ist. Diese Entstehungsgeschichte des VOl'· 

li('ge ndcn Werkcs mull sich der Be llu tzer vor Augell ha lten , wenn 
er si ch tllit dol' unge wlihnlil'ilclI I·' orm abfinden wiJI. Ein Ve rg le ich 
rn it .uHle rcn ne l1 e rc n St:ultgcsc hi c htc lI wie Oudensberg lint! Mels nngen 
ist dah e r 111l lll og1 ich . S te ndc ll hat mit groUcm FlciO und beso llll encr 
I<ritik seine " Be richti gungen und Ergli nzullgc n': zlIsammcngetragcn. 
Dall e r s ich nicht entschli c llcn k01llltc, diese in d ie Schm illckesche 
Oa rstcllullg ei ll zllarbeiten , bleillt allein \'om Il rakt.i sc hc n Standl>Ullkt 
des Be nn t.l:e rs !IU S Z Il iJedau crn. Nebe ll den VOI1 Huys kcll s \'cr
Grrentii c htell Klostet'll rkutHlc n ha t S t. stildtische, kirchl iche und die 
()uellen des S taatsarc hi vs Marhurg hcrangcholt. Au~ Ic tzte ren witre 
IHttiirlich noc h mc hr hc ranzuziehcn gewcsc n (z . B. di e %unftaktcn). 
A he r un ter dcn hCll t igell schwi e ri gcn VcrhItitlli ssCJl is t bekannllich 
flif Aus wiirtij!;e Hi.ngcre Arbcit a n Arch ivstelIe mit groBen Kosten 
Vl'rkniipft. \Vi r mii ssclI fUr das Gehotcne tlnBc ronlentlich dankba,r 
scin , nlld d<tO es in dem tr iilJcu .lahrc L023 ali en Hcmmnis scu ZUIll 

'I' rotz in so h Obscher AlIsstattllng ('fscheinen ko nn te, ist ei n groBes 
Yerdicnst des opferhc rcitc ll Veduges . Nicht lIncrwithnt blcibc daher, 
daB dCnl nrstcn Band ein Bi hJ S~hmil1ck cs und Merians Abbi ldun g 
hc igegcbc n s ind . De ll zwc ilc n Band schmiickcll ein Bild Hochhnth s 
1I1HI Hem plings Grundril3 de r Statlt ilUS dem ,Jahre 182!i, vor a Hem 
aher {j Fcdcrzcichnuu ge n des durch s eine \Verra,- lIud Alt-Kasseler 
( Mel sl1n ~ell , I~e rn eck e r) Zeic hn un gcn bckanntc lI Gytllnas ia lzei citcn
'rhrers Et'lIst Met? , die in ll bbemhdeschor Art di c wic htigstcn Gc· 
lillttd c dafstc ll e ll . Miichtc ali e n Mit.arheitc rn d ieses lI eirn <ttwc rkes 
e ine opferwilligc Hc illltltgCllleind c hclfend 1.11 1' Scite stehcn , daO das 
Wc rk ZUItl gute n Ende kOllltne. Dct' dritte Band kann Ill.tncltes 
Versiium te nachholen und wird IIntN alien UmsUlnden ein gutes 
NlllllCn· III1U Sachregistcr bringen nrli s!iCII . 

12 1. F1'((,lI kenbet·g. - H. lieU, Geh. Finullzrat in Gotha, Ursprung 
IItllI cr:.; tc Ze it d('s L\losters Dlill stetl t : r..l itteilungen del' Vereinigung 
fiir Got hai sche Ge~chichte mill Alte rt.u msforschn ng LV'l'2. S. A. 
10 S. - Dlill stedt al s 'I'(whterklos jpl' von Gcorgcllberg bei 
Fran.k c nb erg 128:). 
'l.1.'ilschr. DJ . 04 . 21 
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li'rauenberg b. Fulda s. Nr. 6 n. XV NI". mH. 
122. J/reigericht. - Heinri ch Jlriickllcr, Das F reigeri cht Wilmullds

heim v. d. nnrt in scincm rcchtlichen Charaktcr und Ursprung. 
Auszug nus del' phil. Diss. Miinster i. W. Hr23. 4 S. 

122a. - Aug. Eicilclsbachc r, Um Land und Lcute. Ein Erbfolgc
strcit lllll dus Freigericht Alzenau , unch Quellen bearb.: nas Buyer
land 32. Jg. (Miinchen l!I:lI ). 11 3- 117. 

123. Friedberg. - Prof. Dr. (L ]llo(:ho1' und Prof. F. n.-cher, ZUl' 
F rage der Heimatpficgc lInd Volksbi ldung im Krci sc Pricdberg 
(HesseD). Oktoher-Bcrichl Ifr21 dcs Gcschichtsvercins, des Museulll s, 
des St;ultarchi vs unt! dcl' Stadtbibliothek Zl1 .Friedherg in del' 
\Vetteran. 20 S. . 

124. - Dr. illg. i\nnin () ruher, Architckt, Di e Baugc s chic h te 
der BUl'g Friedhcl'g i. d. W. Dannstfrdtel; Diss. 1923. 69 S. 
Maschincll schri ft, 41 Bildtafeln. - G. weist nach , daB die Bllrg 
erst nach den Kltise rpfa lzcn (; einh,t\l scn (lll.j!)) 1I1ld Wetzlar (11 80) 
nnd die roma ni schc H,LSilik1L an Stcll e del' spli.tcren Liebfra.uellkirehe 
(etwa 1260) friihs tens um 11 00 erb,tllt worden ist. Vg\. F. Drcher 
in den Friedbcrger Gcsehichtsblti.tte rn l; (Hr23), S. Hl f. 

125. - Ferd. Dre her, Im Kampf urn s DIL s ci n. Aufstieg nnd 
Niedergang der Rcichsstadt Friedberg. E ine Chronik. Friedberg, 
C. Bindernagel 1923 .. 72 S. - Diescs neusle Htichlein des Ull
ermtidJichen Friedherger St:tdtarchi vars ist fU r die reifere .Jngend 
besti mmt nnd wohl gceignet nnch lnhalt und Form als Lcitfuden 
flir den Unterricht del' Heimatgeschichte zu dienen. IIll Unterschied 
zu Dieffenbachs kaum zu bcschaffcnder Stadt- nud Burggeschichtc 
(1857) ist die unna listische Form gewll hl t, so daB mehr eine Stoff
sammlung als cine verarbeitetc Darstellung vorliegt. Die aUgemcinen 
E ntwicklungslin ien si lld ,geniigend hervorgchoben, Erlantcrungen, oft 
schlagwortartige Hillwcise in Klammern beigegeben, di e nicht illl lll er 
der reiferen Jugcnd ohlle erg1inzcnde Ausfiihrungell des Lehrers ve r
sHindli ch sein werden. Einigc Hilder, namentl ich von Hcssemer und 
Bronner, schmUcken das empfehlcnswerte Heft. 

FriedrichshiUle b. Iba s. XliI. 
Fritzlar s. XVI. 
126. Gelnhausen. - B e imatbuch d es Krei scs Gelnhan se n 

unter Mitwirkung des Kreis leh rervereins Ge]nhausen unt! zllhlreicher 
Heimlltfreunde hggb. von Mnrtill 8chiife r, Lehrer. Marbul'g, 
N. G. Elwert 1921. VIII , 276 S. mi t 8 'I'afcln AbbildulIgen. - K 
Wenc,k hat bereits in der lI istori schcn Zeitschrift 126, S. · 370 f. 
diescm Heimatbuch ci n :tusgezcichnetcs Zeugnis ausgcstellt, dus ill! 
groBen tUld gall zen glltgeheiBen werden kann dank der besondcrs 
hcrvortrctenden Mitarbeit des I{cktors G. Maldfeld in Steiuan. Das 
in crater Lin ie fill' die Schulc besti mmtc Buch gliec.lert sich in 4 
Hlluptabsch nitte: Landeskunde, Lagc uud Geschic ll le, Ortskllllde 
und Vo lkskundli ches und behandelt diesell Stoff ill !GO groBerclI 
und k1eineren Abhandlllngcn. Eine strenge Gliedel'ung des vielge
staitigen Stoffes ist wohl absichtlich vermieden, dem Lehrer ist da~ 
her anf den verschi edellell StuJen des Ullte rrich ts mogliche'; frcie 
Hand gelassell bei der Auswah l. Eine all zu weiL gehcnde Zer
splitterullg hat aber au ch ihrc Nac ht.eile. Ei nzelheiten werden zu 
berichtigell sein. Die Volkskundigen (Hcssische BIli.tter f. Volkskundc 
20, 57 f.) haben bereits ihre Fordernngr n gel lend gClIlacht. Ei ne 
Obersichtska rtc dcs Kreises ware e rwtinscht. Aber del' Anfang ist 



[x. Gcschichtc einzclner Lalldcstcile, Ortc und Kloster. 32S 

gut und bedeutet einen wesenWchcn Fortscllritt · im Vergleich zu 
cinem der erstcn demrtiger Versuchc: Schenks Kreis Frankenberg 
( t894). Mochten ;tnderc Krcise dem gegcbcncn Vorbi ld nacheifern. 

127. - A u s G cln h n,u s e n s a I tc s tcn Z e i te n. Vortrug, gehulten 
bci del' SchlulHeicr des 750 jiihr. Stadtjubilaullls zu Gelllhausen am 
26. Juli 19OO ' vo u J . L. Krcute r, Stadtsckretiir zu FrankIurt a . . M. 
GelnhausclI , F. W. I\albllciseh {W2 l]. 48 S. und Nachtragsblatt. -
Del' Vortrag ist HlIf halbvcnlauter Gelehrsamkeit aufgebaut, crgcht 
s ich in wirrcll Kombinatioll cu unt! gipfelt in einer neue ll Deutung 
des OrtsnumclI s, d ie ihn mit den ke lti sehen Volcae und del' Wolfs
angel (im Wappcn der Ji'orstlll ci ster) z ll ~allilllcnbringen will. Die 
Wissensehaft kanll s ich dn. auf keinc [)i skuss ioll einl a.ssen. Die 
volkliiufige Etymologie von Gei lenhllsell behiilt insofern ReeM, als 
in Gei lell - ni chts andcrcs sleekeD kann , <lI s eil! Fraucnname: der 
N'II11C der tiltestcn Grund herrin; Gcila ist cine urnlte , sehon fUr das 
7. Jh. bezcngte Kurzfonn fUr Gerdrud. 

Gutti11gen. Edw. S chriicler. 
128. - P. Damasus Fuchs O. F . .M., Schicksale des Barfiil3er

k I 0 s t e r s Ge l n hall s ell im Drcil3 igjahrigen Kriegc : Fra nziskanische 
Studien to (MUnster 1923), 333- 345. - Die im H.essisehell Kloster
buch S. 62 kurz gebrachtell Tatsachcn u. genanllten Quellcn werden 
weiter RlI sgeschol)ft. 

12~. GOttSt1"C"lt. - Fr. He rwlg, Metropolitan in Oedelsheim, Gotts
t r e u n. G e w i s se ll r 11 h. zwei Waldenserkolonien an der Weser, 
1722- 1922. Zllr Feicr des 200 jtihrigell Bcste hcns aufgestellt. AIs 
~l anus kript gedruck t HJ22. no S. - AllS den l<i rchcnbUehern wird 
die Hcrkunft del' Kolonisten erztihlt. Stammbllumc sind aufgestcllt 
und die Beschreihung einer Rei se des vr. nach Pic lllont, der Hei lllat 
del' Kolonis t.cll (Perosa), bcigcgeben. 

WO. Grunberg. - Au s der Gcschic h te VO II G rilnb erg in 
Hessell . Von ' Prof. Dr. Karl :Rbe), Direktor der Univ.-llibl. Gie6en. 
J\lit einem Beit-rag vo n })roL Dr. Wilh. Vel kc, Bibliotheks -Direk tor 
i. H. Zur F eier des 700 jlihr. StadtjubiHiums mit Unterswtzung der 
St,tdtverw;.\ltung Grlinberg hg. vom Oberhess ischen Geschiehtsyerei n 
in Gie6en. Grlinberg i. H. 1922. VerI. d. Stadtverwaltung. 52 S. 
- Oer verfassnngs- nnd rechtsgcschichtliche Teil der Arbeit E. 's be
tont di e E igcnart der Griinberger Verhaltnisse trotz ihrer allgemeinen 
Obereinstimmung mit den hess ischcn. E s handelt si ch in erster Lin ie 
Unl den ortsfremden Amtmann und den eingcborenen SchultheiDen. 
Die DarsteJiung der kireh li chcn Verhaltni sse bringt ka um Neues, 
aLgesehell von <I em im An.hallg abgcdrucktcn Protoko ll des mecklen
burgischeu Antoniterhauses Tempzi n aus dcm Jahre 1479, das die 
Ab hiingigkcit <I ieses ]l lmses ~lhn l ich wie Prettin bei 'l'orgau von 
Criillberg bcleuchtct. Etwas mohr al s einen einzigen Satz (S. 30) 
hittte del" Kampf UJIl die Observanz im Franziskane.rkloster 1497 ver
di cnt. Auch von der Bibliothek der Fmnziskancr und der beab
sichtigt.c n Grfindung eines KolJcgiatstiftcs l326 hii.tte man gem ein 
Wort gehtirt. Aus den Urkundenhei lagell ist noch das Kleinodien
luventa r des Antoniterhauses von t525 nach der Vorl age im Staa.ts
arehiv Da rmstadt hervorzuheben. - W. Vel.kc maeht wahrscheiQlich, 
(hdl del" crste Lutnerdrucker in Wittenberg J ohan nes Grunenberg , 
del' 1516 das Bruchstiiek der " Deutschen Theologie" herausgab, aus 
unse rcm Oriinberg stammte. Hisher nahm man Grfinberg i . Sehl. 
;'ll s seinell Hei nUl tsort :111 . Ein Gottinger Druckfra.gment cnthii.lt 
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seinen Farnilicnnamen: Rhuu, def in Griinherg vorkolllmt. Anch 
mundartli chc Formen in sci llon Drucken weisen au! das mittcJ· 
dcutschc, hcssischc Grii nbcrg hin . 

I S1. - Di e sie b e nhund crtjii. hrigc Stadt Grii nb c r g i. H. 
Festgabc des "Griinbergcr Allzei~crs" zur Jubilliumsfeicr am 26. uurl 
27. August 1922. 28 S. '1.0 lW2-2.) - Gg. Ritter , prarrer in 
Griinbcrg, 12'2'2 - Stadt Griinbcrg - W22. - Jul. Grau l ing, 
P farrer in Griinberg, Stadtgcschichtliche Rundschau. - Gg. L i n cl , 
Rechtsa nwalt in Gr. , Griinbcrgcr Stadt- nn ll Amtsbrauch It 572]. -
Ur. Otto K tI n k e l , Die GrahdcnkmaJer in def Spitalskirchc. 

132. Gttdensberg. - Gudc lI s hc r g , Sch l oB undStadt u nd die 
Grafsch:dt Mad e n. Gcschichtl ich da rgcstell t von Dr. Hugo 
nrunller, Bihliotheksdirektor 11. O. Casscl 1922. Drllck und Vurl ng 
von Edmund Pillardy. XII , 455 S. ~ Del' Gcschichtsschrcibcr der 
Stadt Kasscl ba.t uns mit di csem Bnch sc in letztes rcifes Wcrk 
hriindlicher Forschcrarbeit geschenkt, dessen Erscheinen illl Druck 
Ihm leider nicht mehr zu crl cbun vergiinnt war. Am D . • JJmi 1922 
starQ der \'enlicnte Gelelllte in Jesbcrg, wo er soit cin igen .l ahren 
im Huhcstalld' Jebte und hi s 7.uletzt lIIit de r Ausarheitung der Ge~ 
schichte seiner Vaterstadt, fiir die er 4 .l ahrzchnte l:mg Stoff ge
sammelt hatte, beschiiftigt wu r. Den Stoff t rug er zusamlllen aus 
dcm Stadtarchi v Gudcnsberg, dessen wichtigste 'l'eile im Stan.ts
archiv Marbur~ hintcrle~t sind, !lUS dcm Marburger Arc hi v, del' 
Kasscler Landesbibliothck linO kleineren Archi ve". Einc bcsondcrs 
lohnende Aufgabe bot sich, wci l die Geschichtc Gudensbc rgs lllit 
dcr Geschichte der Grafschaft l\1aden und der allgemeinen !-!lndes
geschichte eng verwoben ist und fUr die iil tcste Leit geradezu eine 
Geschichte des II cssenga.ues lIarstell t. "Was Ma,rb urg in Oberil essclI , 
das ist Gudensherg in Niedcrhessell : die Hauptveste, auf deren 
Besitz di e Stellung des Gmfen heruht" (S. GU) - dieser Satz kenn
zeichnet treffend die AufgalJe . Die BeziehungclI Zllf Landesgeschi chte 
veranhtlltc n auch Br. , einc strenge systenH~t ische Eintei lung des 
Stoffes ni cM durchzuiUhrcll , sondern im wcscntlichen chrollologisch 
vorzllgehen und an passendcr Stelle d ie kirchen- nnd wirtschafts 
geschichtlichen Abschnitte einzu fii gen. Dil S fiihrte ZlI manchcn slo
renden E inordnungen z. B. der Abschnitte ii ber lIi e Stadtverfassung 
und StadS.verwaltullg nnch dem dreilligjiih rige n Krieg. 1111 Vorwort 
priigt der Vf. d CIl Sa.tz: "Ei ne Stadtgeschich te ist im wesentli chen 
Kulturgeschich te". Oas ist ZlI beachten fill' den St..'1.llopunk t Br.'s, 
del' herei ts in sei neI' Kasse lcr Stadtgcschi chte in diesel' lI insicht 
eine gutc Probe abgelegt hattc. Die Anmerkungen und Delege sind 
daher beschrilnkt auf das Notwendigste, munchmal sind sie Hir 
weitere Kl'eise allzu kllapp ausgefa\l en, lUll verstll.ndlich zu se in 
(z. B. S. lG A. 2. 122 A. 1). Sehr anziehollll s ind die anschaul ichen 
Schi lderungen, di e Br. nus ~ en trockenen Angaben der Schulthei Uen
rechnungen der Jahre 1421) - 1438 zu ronnen weiB (S. 88 ff.). Danll 
we ill er a.lIS den langweiligen ProzeBakten geschickt di e Ziige homns
zllschH.len, die flir eine Schilderung des geselligen Lebcns bezeich
nende Schlagl ich ter darstellen (S. 348 H.). Wenn 3.lIch die kll ltur
geschichtliche Seite bewll(St und vielerorts geradezlI vorbi ldlich 
hefallsgearbeitet ist, hleibt deshalb di e (l olitische nnd rech tsge
schichtl iche Darstelhmg kei noswegs vernach lilssigt.. Hervo rzuheben 
ist der Ahschn itt libel' die Grafschaft Mnden unO den Hcssengall , 
die Bedeutu ng vo n It-l aden <l Is Hauptort des Lllndgerichts nicht nur 
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fUr Niedcrhesscll , sondcrn aoch fUr den Oberl a hngau. FU r das 
mittclal terliche Rirchenwescn wareD noch klcine Erganzungcn mog· 
lich. Aus der Hcformationszeit sci das drastischc Schrcihen J oh. 
Kotzenbcrgs liber d ie ZnsUlnde in dcr St:.u.lt hcrvorgehobcn (S. 152 fl. ). 
Der Dichtcr Joh. Rat.z (t L58tJ) wird gebiihrelld gewcrtct (S. L7L ff.). 
1n cinem 1 2~6 und 12lD nachweisharen llurgkapJan lI eruort ve r
Illu tct Br. den Dichtcr des Liedcs vom trojanischen Kricg lI erbort 
VOll Fritzlar (S. 42). Aus dem Anlmng sind def Beitrag ii her di e 
Gudensberger Gemarkung und die ZusammclIstel lung def bcmcrkcns
werten Gudensbcrger (Konrad Mcl !) wichtig. Eine Liste dee Pfarrer 
tindet sich S. Hl f. ?t!anche Wiederholungen in den letzten Bogon 
hlitten s ich vc rmeiuen tassen. Es ist sehr ZlI hedauern, daB a uch 
diese Stadtgeschichte g leichwie die I\asseler kein Not/non- uud Snch
register und etw.t einell Gelll a rklln~pl;lII hesitzL Die Register 
und Seitcniibcrschriftell wiirdell die Bellut.7.IIIl~ des Blllihcs HuBer
ordentlich erleichtern, sei nen rcicben In halt crschlieBcn IInd t1lallchcs 
Zusammengeh5rige zusarn mcnfiihrclI. Ware cs dcm Yf. bcsch ieden 
gewesen, die letzte Hand an sein Werk zu legen, er hatte wohl 
diese Mangel beseitigt und zu dem wCllig geschnHwkvollen Umsch lag 
des BlIches se ine Zustimlllung vc rsagt. 

183. San.-Rat Dr. e arl Wleke!, Aus def Gesch ichte des Lnndes
hospit.als H a i n a in Hessell . (E in Beitrag ZlI der Geschichtc des 
Irrenwcscns.) Die I rrcnpfl e~e. MOllatsschrift fUr Irren- und Kranken
pHege wr Helehrung und Forthildung des Pflegepersonals an Hei l
und I'lIegeanstnlten . 24. Jg. (l 1l.!le 1921), Nr. 11, S. 195- 205. 
12,2 l3- 224. 25 . .Ig. (1922) Nr. l , l - lO. 4, GO - li5. 1O, 155- lG5. 
11, 177- 184. 12, 199- 20 1. 26 . .Ig. (W2U), Nr. 3, 47- 53. - Die 
z. '1'. au.f Lezner beruhenden Ausfiihrungen sind durch Abdruck 
von Archivalien des Hospitals Ha ina ergil.nzt und f1ir die Hand
habung dee lrrcllpflcgo im 16. u. 17. J h. llicht unwichtig. - Ober 
die Anflinge des L{losters s . . l lei ma,j;..Schollen. 

134. Banau. (uuch XV Nr. 025). - Ernst J. Zimmormlluu, nas Zchn
uhrhLuten und def 'furmwU,chterdi enst zu Hanl.lu: Hanaue~ Anzeiger 
192 1 November 10. 

Wo. - A. Thflel ol, Hanau vo r 70 .lahren: Hanauer Zeitung 1921 
.Juni 8. u. 11, Nr. 162 H. 154. - AliI Grund des AdreBbuches \'. 1853. 

JOG. - Studionrat Dr. 11 01lor, E in unbekan nter nri ef des General
majors Freiherrn von H a III s ay: Ha nauer Anzeiger W2 1 A ugll st 6. 
- An die solmsschen Wite in Lich betr. Verproviantierung def 
Stadt Hanau, 1Ga4 Oktober 23. 

- Gymnasium s. XVl1 . Zcichonakademie s. XVII. Edelmetal.l- rn dnstrie 
s. N r. 298. 

la7. llers/eld. - Al.fr. itl eicll c, Ocr alto Zellwald 1.1 11 der Frei 
berger Mlllde. Ein Beilr:tg zu r Gcschicht.e der oslmitteldeutschcn 
Koloni s.ttion mit einer Nebenulltersuchung iiber di e fra nk ische Hufe: 
Ne ues Archi v Iii l" Sachsische Geschichlc IInd Altert.nmskundo 4 l 
(Dresden 1920), 1- 42. - S.22 r. Ei nspruc h dcs I(losters H ersfel d 
a uf Grund alterer Lehnsanspriichc gcgon die Obergabe cines Land
s trcifens nul dom Westufe r def groBe ll Stri e~i s an tins Kl. Zcllc im 
12. Jh. (naeh U 85). Vgl. Ga.utsch, !Jas J,ehnsvcr1tU,ltn is zw. d . 
Stifte lI ersfeld u. Hessen u. dOli Markgrafen vouMeiBen, in K. 
v. Webers Archiv f. d. Sachs. Gcsch. 6 , 233 ff. [urkund.lich ers t 1280]. 

138. - Leo Bonhon', Da,s lIer s f e lder E i gell in dcr Mark 
Me i B 0 n: Noues Arch iv Hir Sachsi sche Geschichte uod A1ter-
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tumskunde, hgglJ. VOIl Hubert Ermisch, Bd. 4'1 (1923), S. 1- &4. 
- Im Jahrc 1016 wllnle ill die Abtci HersfcJrl das Kloster Mem· 
Icben einvcrleibt, zu dem unteT tllldcfrll die boiden Burgwardc 
Hwoznie (= Rittergut Schweta) lIud Dobeln im Daleminziergau gc. 
horton. Di ese hoiden Burgwa rde wurdcll VO Il Hcrsfeld an die Mark. 
graIon ' von Meillen zu I,chen gegehcll. Es handelt sich um c in Gc
biet, dessen Westgrcnze dOf Fl ull ZschO I};tU bildete; die Grcnze lief 
dann von dem Orto Zschopau ill siidostl icher Richtung bis etwa s 
(iber Niederl aulerstein hinall s, bog dann lI a«h Nordnordosten om 
bis nach Langenau ullweit del" l,ltwlle deT GroBen Stricgis uurl folgtc 
dann deren Lauf und dem der Striegis hi s zu ihrcr Miindung in die 
Freibcrger Muldc; cndlich gchurtc tlas Land rcchts del' :Mulde nord· 
lich vou Dobeln uoch zu den i.JC iden Burg:wlt,n len . - Die Lehns· 
abhiingigkeit der Meillcll cr Markgrafl'll lockcrtc sich freili ch mehr . 
uod mehr, wcnn uuch Heinrich licr Erlaucht.c (1221- 88) !loch nus· 
drii ckl ich als Hersfeldcr Yasall bezeichnct wirrl. Aber bei der weiten 
Entfcrnung der Abtei wl1rdc ihr Ei ullul3 a,lIf das fragliche Gcbict 
mit der Zcit so gering, duO das gauze Lchensvc rhiiltni s al s I<uriosnm 
zu bezeichncn ist: Die Mltrkgrafeu verliehen !Jald 'I'eil e des lI ers· 
felder Eigens an verschiedene ihrer Va.sallen we ilcr, unci Bonhorr 
verfolgt nun auf Grund cingcil cndcr Quellenstndicn in lIlusterhaft 
knapper 'Form die Geschich te dce einzelncn Lchnsstii cke , bei welcher 
Untersnchullg er manche be<l chtenswertc neuc Ergebnisse fiir d ie 
Uberaus kompi iz ierte Lokalgeschichtc gewinnt. Schade, daB dem 
Aufsatze kci ne Kartenskizze ill g roBercm ~I allstahc beigegcben ist! 
Ein eingeheuder Bericht a ll diese r Stclle e rii hrigt sich, da. Bonhoffs 
Studie llicht so sehr in die hessisohe, al s in die sach sische Gc
schichte gehort. Immerh in muBte a.n dieser Stelle ·;].uf die erstc 
zusammenhaogende Arbcit iiber das de illre einer hess ischen Ahtei 
gehorige Territorium auf sachsischelll Uoden hingewiesen weruen , 
womit der Verfasser an ch der hessischen Geschichtsforschung einen 
Dienst erwiesen hat. Israel. 

189. - W. ])ersch, Die Reiserecitll llllg eiuer Hersfelder Gesa Lldtschaft 
nach Rom 1556, in: Au s Vergangenheit uuu Gegonwart. Festgabe 
Friedrich Philippi zum 14. Juli 1923 gewidmet vo u seinen Schiilcrn , 
Amtsgenossen und Freundcn . .. l\1iinster i. W., Regensbcrg L923, 
s. 100- 107. VgJ. den AlIi. "tz in Volk u. Schollc J (W23), J8l)- l9U. 

14.0. - Bemhard llntlre, 75 Jahre Turnverein lI ers fcld . Erinnernngcn 
aus einem Jahrhundert HersIelder Geschi chte. Hggh. vom TlIrU 4 

verein Hersfeld. 1!)23. - Hersfeld s. auch XV Nr. 334. 
141. Heydau. - H. Hoss, Geh. Finilnzrat in Gotha., Ha,l cs ein 

thUringisches Kloster Ileida rhoi Wallnigsroda'] gogeben :J Aus den 
Mittei lungen der Vereinigung IHr Gothaische Geschichtc lInu Alter· 
tumsforschung 1!)2-2, S. A. 7 S. - Verwechsluog mil dem hessischen 
Kt. Heydau durch Olto. Thuringia sacra und dcssen Abschrcibcr. 
S. auch" XV Nr. !J36. 

142. Homb urg. - .Biirgermeister C. Feigcn, G cs c h i c h t e de r 
Stadt Bad Homburg v. d. Huh e. 11.1 . Ausgabe. Bad Homburg, 
C. Zeuner u. Co. 80 S. - Rechtzeitig vor delll S(X)' Geburtstag del' 
LandgraischaIt Hessen·Homburg (IG22 JuJi 23) erschien diese 
neue Ausgabe des Fiihrers, dossen Druck uod gute Allsstattung dank 
der geldJ ichen UotersWtZllng durch den Fabrikantcn .1. 11. Kofler er· 
moglicht wurdcn. Urkundcn, Urkundenregesten uud Bride sind 
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reichlich in den Text cingefiochten, so daB die Lesbarkeit etwas 
beeintrltchtigt winl , doch ist die Mitteilung def hisher unbekannten 
Stiicke dankbar 1,U bcgrilJ3en . 

143. Ilbenstadt. - CieiulIl, Ans def altesten Geschichte des Klosters 
Ubenstadt: Oberhessischer Anzeigel' (Friedberg) Jg. 89. N r. 168. 164 
(1923 Juli 14 n. 16); ,tuch ill den Friedberger Geschichtsblattern 6 
( l923), Nr. 8. 

144. - R Kanh:scll, Ocr Ostbau des Doms zu Ma-inz: Zsch. fUr Ge
schichte def Architcktuf 7 (Hcidelberg 1914- 1919), 77- 99. S. 79 ff. 
Kloster I1he n st~l(lt. S. lllll'h Kraft im A. H. G. , n. F . 14, 32 ff. 

I senburg s. X V N r. B2G. 
Karlsltajen s. X V NI'. U25. 
145. Kasscl. - Paul lIeide lh:lch, I( H s s Cl I . (Stiittcn der Kultur. 

Band 31.) Leipzig, Klinckhard t &. Biermanll ! W20]. VH, 284 S. 
und 39 'l'l1fcln. - Ober <li e HiUfte des urspriinglich riir die Jahr
tausendfcier Kasscls bestimmtcn Buches WM horeits UH3 gc£irllckt, 
der Krieg hat die Vollendung lllld Herausg<l.bc bis Endc 1[120 ver
zogert. " Die Geschichte Kasscls ist . . die Gcschichte der pmcht
liebenden Landgrafen uud Kurfiirstcn, denen es Res idcnz wn,r und 
die es zur KuitursUitte machten, indem sie zu dem Schollheitswill ctl 
der Natur den Schonbeitswillen der Kunst fUgtcn , die Wissen
schaiten forderten und alies, '~as die Zei t bewegte) sich auch in 
ihrer, im Herzen Dentschlands gclcgenen RcsidellZ abspielen li eBen." 
Heidelbach leitet uns anf Grund ' einer ganz auBergewohnlich guten 
Kenntnis der Geschichte, Kunst und Kllltur seiner Vaterstadt. durch 
die HX)O Jahre Kasselscher Geschichte nnd Hi.Bt uus soviel Merk
wiirdiges , soviel Schoncs und J nteressantes sehen , daB man manchmal 
von der FUlJe fast iiberwll.ltigt wird. .Manche Kapitel wie z. B. das 
Hber das geistige Leben Kasscls in der ersten Halfte des 19. Jahr
hunderts sind ganz besonders Iesselnd. Die Sprache ist anschaulich, 
trotzdem oder vielleicht weil s ic gezwungcn ist , in gedrangter Klirze 
auf engstem Raum all cs plastisch darzustellen. Die A bbildungen 
sind recht gut, ieh hebe davon hervor die Ansicht Kasse is nach 
einem Aquarell Hei nrich Eisentra.gers Yon 1772, die Bilder vom 
Marstall und der Kunstakademie (\Ton 1908), das spll.t.gotische Vesper. 
bild "Marico Elende" vom Wei6en Hofe und den Stein mit dem 

; helmgeschmOckteo Kasseler Wa.ppen von 1648. Bei dem schonen 
Portal vom Ranse Gm·ben Nr. 1 wcisc ich darauf hin , daB das 
POltai nur bis Zll der wagerechten obercD Absehlul3linic von Wilhelm 
Vernucken herrUhrt, wahrend der unerireuliche barocke Auisatz erst 
\'0 1' etwa 25 .Jahre~l vou dem Eigentiimer des Hanses daraufgesetzt 
worden ist., der damal s all ch die links lInd rechts der Ture an den 
Torpfeilcrn unter den kleinen mllschclgeschmiickten Nischen ge
wcsenen Steinsitze hat abschlagcn lassen. 

Maruurg. C. Knetsch. 
I(W. - Cassel. Ein Sammclwerk uuter Mitw. fHhrender Personlich

keitcn del' Stadt Ca.ssel. Berlin-CharIotteuburg, Lima-VerI. (1022). 
. 54 S. mit i\ bb. (= Deut.sche Stadt - Deutsches Land, hggb. von 

Erich Koh rer. Bd. 4). 
147. - MitteiJungen der S tadt C a ssc l. ImAuftragedes :Ma.gi

!Strats herausgegeben vom Statistischen Am t. - Die .Mitteilungen 
!Sind <LlIch schon in den .Jahren ]920 uud 1921 in monatli ehen IIcften 
von mehreren Bogen Umfang weiter crschienen Ilud bringcn cine 
' ~' iilie von Za.hlen, die erkennen Jassen, wie immer noch die Nach-
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w()hcn tics l{riegs !:i ich fiihllJur machen. ~Ian ch c dcrsclhc n. z. It 
die iilllller hoher steigcndc 'J'CIlCrtlllg, trctcll sogar jctzt ers t in die 
Ersrhciuung, uud cs ist intercss<l ut, ih r Anwachsen Illit dem Zuriiek
~chen dcs Vcrkchrs XII verglciehcn . Die ~ l ittcilungclI s ind n<leh 
wie vor van groncm Wcrte, lI icht nllr IHr die Studt Ka f;sei seihst, 
sondern .weh libel' ihrc (;rcllzcn hiul\l1s. Oas erste Sonderhcft dcr 
J\littcilllllgC II die!')t al s Vcrwil!tnngsbericht fiir das \{f'ehnl1l1gsj ahr 
W'20. E s gibt Uhcrs ic htc n jiber BO\'ii lkcrungsz llhl , Fill<llJzcn del' 
St ildt, StcucrvcrwuJ tung, Ba uverwillt.l1llg. gewcrlJli che Anstalten , Ar
heits<lmt" Sparkasse, Feucrwf'hr. Ues'undhcitsamt, Stiflungell , Armel1-
"Hege, Wo huullgsaml , Schu lcn ltnll BilJ li ot hekcn , unter Vc rglciehung: 
der Zahlen des Jahrcs I~ 'ZO lIIil dcnoll dcr Vorjuhrc seit WOD, Das 
Hcrt ersctzt somit in gewisse l1l Umfange die frii he ren .JahrlJii eher. 
E s rei ht s ic h dell bi shcrigt' 1l vorz ii glichen VcroHuntJ ichungen des 
Stati sti schcn Am tc); gleichwertig an . 

Ka88el, A . lVo1'inger, 

148, - J oh. WchlclII:lIIl1, Ge sc hi c ht e der Ca,ss c l c r s tlldti
s c h cll S ten e rn hi s Zl1111 .1a hr e l 8(;(i. Diss . del' St;wt:s
whiscnscbaften MarlJurg J922. VI, 2(;3 ill, i\lasehill cndruck. - ~Iit 
<ln el'kenncllswertcm E ifer ist ein uJIlfang reidlCr archi va li seher StoH 
in Verbindung mit ciner uusgedehn tcn Li tcratu r ZII ei ller Icsbaren 
Darstellllll~ des Kasse lcr Fi nanzwesens vom 18 . .1ahrhl1ndcl't bis 
ZU Ill Ende des Kurstaatcs ,'cra r\)ei tet, Die geschi chtl iehe Entwl{' k
lung und di e systcmatisehe Darstcllung del' cinzelnen Stcuern s iud 
getrcnnt bchandelt. Bedelllungsvoll ist del' <.lurch di e wes tfUl isehc 
Finaozpolitik bcdingte Umschwl1ng der stildti sehcn ,Finanz wi rtschaft, 
der zur Anspannung del' ind irekten Steucrn fHhrte , zu dcncn daull 
in groBcrem Umfang a,uch direktc Steucrn (GemejlHlell lllhtgen) kamcn, 
Eisentral1 ts Anfsnb liber die 'Erballung de l" sUioli t-:chen l<a :icrue Zll 

I{asscl in dcr Z. IL G, 4H, 46 ff. bictct lehrreiche E inzelhciten Iiir 
die Finanzgeschiehte in der westfiili schen Zeit tlnd die dama !!; \'0 1'

hUlgte Zwungs:lnleihe, 

14!J. - WiJh. Hnr{m:lllu, Sec h s .Jithrhund c rt e Ba.ck e rci
handwerk. (Eine Chron ik derKasseler Bllckeri nllung. ) Casse l W'21. 
LlO S. - Die von i-Iartmann gemcinsam mit K SaJow und Dr. 11. 
Sc.heller herausgegelJcne Chronik giut ein g utcs Bild vo n der Enl
wiekJullg des !(ilsseler Biickerhandwel'ks vo n ihrcm ersten Uildebrid 
(1324) an bis zur Gcgenwurt. 

An geschichtlich wichtigercll Ereignissen scicn hCl'vorgehobcn: 
del' Zunftaufstand gcgCll Hermann d. Gel. 1378, die folgend e Auf· 
helJUng und Wicdereinrichtung 1388 nitch ruhlll vollcr Anlei lllahme 
all der Verteidiguug l(asseJs im Ste rnerkri cg, eine wcitcrc Anfhebung 
£lurch Lalldgraf Moritz, del' ill .. unbcrcI'hligt in der l\i Pl}e r. 1111(\ 

Wipperzeit di e Schn ld illl del' Tcuerllll g zus{' hob , 
Eine zweitc Pel'iode leitcte die ZUllfto rdnLlllg va n 1li!)U ein III it 

dem Ziel , Minstilnde (durch iibcrlri cbcne MOIlOpolstcllulIg) zu bc
seitigell und die ~Ia ('.ht del' Hegie rull g Zlt sUirken, III dicSCIll Zcit
mum zcigt s ich oin besonders glltes Vers tlindni s t.l er verschiedellon 
hess ischcn Lalldesfiil'stcn fiir wirtschaftli che Fragcll und der Allfang 
sozialer Einriehtullgcn wie dol' Stc rbeka sse 1770 lIud de l' OcselJ cn
krankcnkasse. Jcrome IO slc 1807 die ZlinIte auJ, di e Gewcrbe
frcihcit braehtc aber eine so lehe Unsolidiutt in I-I andel und Wlllldel 
und so viel Pfll scherei, daC der l<urHi..rst lBW ihrc Neueinfuhrllug 

-
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bcfichlt . Die letzten .Iahrzehnte vor 1866 sind miL dell scholl immer 
liblichell Ta.x- unt! Slcucrkamprcn :tngefilJlt. 

DcI' Obcr{!;:tllg ZII ProuBcn 186G brachtc wiedcr die (~cwcrhe
frcihcit. nie Zunft liisle sich ahcr nicht ,wf, sondern wandelte sich 
crfl t in cine lose lnnllllg, daun in cine Zwangsi ullllll{!; UIlI , die lIcbell 
wirt~chaftlic h ell Aufgll hetl bcsonders allf Pflegc des Cicmeingcistes 
IIIH.I SUi.rkun{!; del' Slalldt'schrc hillwil'kte. Im Auhang stoll cn ullo 
lIoch vorhandcnllll (; ild{,hricfe ahgcdruckt. 

lJ[at·burg. lV. Ktf.,·schnc1·. 
150. - ILci nrich Krug, Obernmislor, Zwei .hlhrhunderte 11 aa, r k II n s t-

11 ,t 11 d w e r k in ('a s~f'l. 11:101 rforl1lor-1 nnllug Z II Cassc l. Perii cken
macher lInd Da111Cllfrisl'1Il'c VOll 17~8. I~ S. 1 Tft . Cassel, Wilh. 
Schlemming, Uraph . 1 \ lIll s t ll11~talt . Nach dell ()ucll ell des Staats
archivs in ~Iul'btlrg bearheitct. Die Inll ll ug wurde 17:2H crrichtet . 

.1 5 1. - Die Stadtwchr in Uas s c l "om I . .J II IlIUtr I!Jl!J hi s 
31. Miirz lU2 L von O. l"IIche lllllullu. Cass!'1 , (Iohr. ~c hiil1 h ovcn 
1!121. &5 S. - Mit Hecht wei st der Vcrfa ssf'r tlara-uf hin , da13 
die Allnahme, die Stadtwehr haho in del' durch fla s kurhf'ss is('ho 
(i ese t.z vom 23. Jllui IBU2 geschaffenen I{asseler Biirgerwehr Ci l1 HIl 

Vorgallg gcbabt, dllrehaus irrig ist. Zweck uull Orgillli satioll heider 
Weh rcn waren ganz verschiedeller Art. Die Stadtwehr WIH cint' 
ganz nellc Erscheiullng. Von gemeinsamer Not gczwungen fan dell 
si ch in ihr T~cutc aller Berursarten und alJer politischen Parte icn 
Zllr ~ic herllng von Huhe lIud Ordnung zusammen Ulltl ha,hen dadurch 
Zlll' (;esllndung lInse rer Verhaltlli sse wesc ll tlich bcigetl'agen. Es ist 
dcshalh sehr intercssunt, lI er Dal'stellllllg des Vcrfassers Zll fo1gell , 
lIc r ill sehl' iibersichtlichel' nud cillgehender Wcisc Entstehung, Ein
ri chtung, Zusammell sc tzung del' Stlldtwehr, ihren Dienst., die Kosten 
und deren Aufhringung, die l::nt scha.digung del' Tcilllehlller in ha,rel' 
Zahlnng und du rc h Darhi etung geistiger GenUsse, die Kiimpfc del' 
Wchr im .hUli IVi!J uud im i\larz 1920 und schlieBlich ihrc durch 
]~ illgriff der Entente heri)eigcfiih rte Auftosung schildert. Als Denk
mal opfcrwil1igen Blirgersinns und a ls wert\'ol\es ~ I aterial fU r die 
Zllkllnft hehiilt das Schriftchen dauernden Wert. 

Kassel . A . W Of·inge,·. 
152. - Il c ickc, Delltsehc G1i.rten in Gcf,t hr. Ein Wendepunkt in dl'r 

(leschjchte der Kas se l e r Karl s aue? in: Die Ga rtenk ll nstl34. J~. 
(Frankfurt i.l . M. W21 ), J un i- Ilcft, S. 67- 74 . 

- B,tll- 1I. Kunstdenkmlilcr s. XV Nr. 335. 
- Siedlungen s. XV Nr. 325. 
l5U. Lnnge1lsclbold (s. <In ch Nr. 40). - G. ~Iuldfc ld , hum Bau der 

Killzigbriickc: Langellselbolder Zeitung W23 JUlli 00. Nr. 151. -
150'2 in Lungcnselbold. 

I5-J. LilJpoldsbe,'fI. - (El'Ilst J) CCk Cll) , Del' I,Lllil e s herrlic h iJ 
giscn h a.J11ll1cr Lippold s berg , jctzt im Besilz del' Fi r lllU C. 
Dccken, Lippoldsber{!;, [''<liJrik flir KohJe nstlttlll- , lI olzkohhmuriketls 
lI nll GieUcrei bedll rL Siigowcrk unll Meilcr-K(jhl erei. Uruck von Gebr. 
Ootthelft, Kasscl UJ20. 12 S. - Auf Grullll cingchenllcr Studiell 
('ntwirft de l' vr., del' jetzigo Besi tze r li HS Wcrkcs, eincn 1I0tt ge· 
schriebenen AbriU del' !-I litte, derell Griimlullg ill die heit Landgmf 
I' hilipps ( L555) zUl'lickrcicht. In L. war del' splitel'e Geh. Kammerrat 
9a.rI Vul da. (t 1~) J:Hi tlCJ.l i n s.~ckto r , dcssc ll All £zcichnungen "He~~isc~e 
hClten und Pcrsonilchkel ten 1876 hemll~egebcn wurden. Fur dIe 

• 



• 

• 
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Zeit hi s ZUIll 17 . . Jh . ist W. Wicks Arbeit (Z. H. G. , n. ~"' . Sup pI. 15) 
die Grund lage. 

165. Lorsch. - Daniel Ne undurfer, Stu di ell zur ii l te s te n Gc
sc h ic h te de s K l ostc r s !' o r se h. Berlin , Wcidmanll 1920. 
VUI , 112 S. (ArbeiLcn zu r dcutschcn Rcchts· tlnd Verfassungs
geschichte h g~. v . .1. lIaller, Ph . Heck, A. B. Schmidt, S. Heft). 

156. - Pro f. K. UCllkc llllalln und Prof. Dr. E. Anthes, Da. s 
K I Ds te r L or s ch. Bcnshci lll , Fr. I{aulbach L922. 108 S. - Wirt
schafts- uod I\ utl st~esclljt'htl' el m; Kloste rs Lorsch sind ullausgesct.zt 
Gegenshllld ci frigcr Untcnm('ilungcn. DaB Hiil sells Aufga be (L9 13) 
jetzt schon wiodcr Iwfl-:"cgriffclI wt'nlcn konntc , bcweist, wie anrccht
ha r dcssc ll Ulltcrsudlllllgl' lI soill Ilwf3tcn. N. , cin be klagenswertcs 
Opfer des I\ric{,::s, hilt IlUII lIiil scns Arheit ilbcrholt llnd crsct,zt in 
sehr sorgnUtigcll , IJchulsamc n II cwcis fii hrungen. Vgl. A. Wcrming. 
hoff in tier Savigny.Zsch. fii r He('hb;~el;r hi c htc 42, l{anonist. Abt. 11 
(1921), 44H ff. Ei ne willkollllllC Il C 1 ·:r~H. ll z un g- hictet K. Glockncr, 
Ein Urbar des rll einfrilnkisehen Hci clH:~ut os a.II S Lorsch in den Mit· 
tcilungcu des Instituts ffir osterreichischc Gcschiehtsforseh ung 38 
(Innsbruck HH9) , 381- 3aS. Der ersle Ahschni tt VOII N.'s Arbeit 
iJehandelt die anllere Gesehichte des l< losters vo n der Griindung 
(764) his ZU Ill 'fade KOll rads J. (918); der zweite Abschni tt dje Ent· 
s.tehung nnd Organ isation des Lorseher (jmndhes itzes, dem sich 
drei E xkurse ZlIr Lorscher Chronologic, Hhcr die Bcdeutung der 
Worte huba uud mansus nnd di e Lorscher Urbare sowie cine Tabelle 
der in den Lorseher Kaufurkundell genau nten Pre ise aDscWiellen . 
Neben der ElltwickJungsgoschichte dos Klosters we rden wichtige 
Fragcn der ]{Iosterpolitik der dcub;chen l\onige, der Entstchung des 
Grollgrund besitzes und seiner Organi sation der Los ll tlg nahc ge· 
bmcht. Hoffcntlieh "ka nn di e von der Histori schen KOlllmission in 
Darmstadt vorbcreiteto NCII <lu sgahe des Codex Lallresha mensis hald 
der Wissonschaft zuganglich gem,tCht we rdon. Im Gall Wettereiba 
sind etw(t. 100 Schenk ungcn an 5 1 Orten, im I.ahngau etwa 170 
Sch.enkungen an 78 Orten, im Hessengau a n 8 Orten hekannt 
(S. 42 L). Bis n30eh Gambet a n der Schwa1m uud ArfeJd a. <1. Eder 
rcicht deT Besitz. AlI f Einzelhoiten cinzugehcll , ve rbietet hie r der 
Ranm. Die Feststellu llg nnd die Lage einzelner Orte wa re mun ch· 
ma l niiher anzu~eben gewcsoll . Die No uausgalJc des Codex Lau
reshamensis wird hier erganzend eintroten. - Oas mit BiJdem sehr 
geflillig ausgestattete Bii chlein vo n lIenkelmalln uud dem 30Hzu frUh 
versehiedcnen I)enkmal llfl eger Anthes wird ein willkommcner Vii hrer 
sein ali en, di e von der Bergstralle aus diese ehrwlirdige Statto be· 
suehen. Die liltcren IInd neueren Werko libe r Lorsch in Gesehichtc 
llud Kuust s ind heute schwer zu bcschaffen odor ullhandli ch, soda ll 
di e BcnrheitulIl! dieses Fiih rers vo n ,kund igc r Ha ud ei D feehtcs Be
diirfni s wa r. Die umfa ngreicho Litcratur ist kritisch ve rarbeitot. 
Die sehoo von G. Frh . Sehenk Zlt Sehwei ns lJerg geliulle rte All sieht, 
da.1l da s Al tcnmiinstcr der crsten Anlage a uf der I\reuzwicse zu 
such en soi, wird nctl erdjngs durch d ie Unters lIchungo n Weises stark 
gestutzt ulld wa hrschcinlich gcmacht, wahrend Kieser fUr die Lagc 
am Seehof eingotreten ist. 

Ltulwigstein s. XV Nr. S3G. 
157 . ]lfarburg. - Wa iter Kiirscilller, MarL u rg im 30 jiihri ge n 

K ri e g e. Zwei Vortrlige gohalten im Hcssischen Gcschichtsveroin 
zu Marburg. Marburg, J. A. Koch [(92 1). 2"2 S. 4.' - Diese ge· 
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ha ltreiehen Vortr ii,ge hehandeln in zwei TeileH die Kri egsereignisse 
uno die wirtsehaftl iche La.ge der Sta dt. Der Sehwcrpunkt li cgt im 
zweiten Teil , der aueh der Un ivers itat, den Schulen , dem Deutsehcll 
Halls, der Verwal t ung uno dcm geistigen Loben bcsondere Absehni tte 
wid met. Eingehcndc Ak tcnst udiell des Vf. stohen in Ilotwend iger 
Fiihlung mit den IHJU ston St reitfragoll iibor die Wirkullgen und Vor· 
hedi ngun ge n des grol3cll l{rieges. Vgl. £law no ch F r. Bothe, Frank
furts wi rtseha.ftl ich-soz ial c Entwieklllng vor uem 30 ja hrigen Kriege 
nnd der F etttllil c1ll1 ufstand ( lG12- 16 lG). '2. Teil. F rankfurt 1920. 
\Vie andc rwii.r t. ~ war anch MtI,r1Jnrg vor dClll Krieg bereits stark vcr
schuldeL Die Eillwohll o)"zahl dor Sla.dt sank im La-ufe des Krieges 
fast auf d ie IIiUftc. Diese Ahn:dllll c ist tl usschli eBlich a uf Konto 
des Kri eges lo u set·zen. Dcr vcrh :i.Hll is IllU,lS ig holle Sta nd der Sittlich
keit und Rcl igios iHit tlllr dam,tli gc n lliirgc rsch a rt g iht Vcra nlassun g 
im Schl u6wo rt, mit don hcnti gcn Zustii lldcn Verg leiche 7, 1\ zichen. 

l58 . - D er For s t h of und d ie Bitter st n Lllc z u l\la r b ur g 
von Carl ·Kn etsch. Mi t Zcichn ungcn von Otto \J bbelohde. Verla g 
vo n Adolf EhCl , Ma rhu rg. 2. Aufl. L!)2 1. 64 S. 1 Sta.mmtafel. 4. (I 
- Einc frelldige Oherraschu ng ist es in d ieser Zeit der Pllp ier- und 
D ruckcrnot, daB di ese <lnmutige .Mo nogra.phic eine zwei t e Au fl agc 
erlebcn durft c. Der Vf. hat sei n und unsor Einzel wissen liber di esen 
an geschichtl ichcn E rinncru ngen so iiberreichcn F leckell nnserer 
Heimatel"de a.bermaJs ersta unlich bereichert, nnd a ueh der edJ e 
Kii nstl er, dern wi r all e rw,ehtrancrn , hat Auge nnd Hand liehevo ll 
def E rneucfung des .Biindchcns zlIge wcndet. 

GOUingen. l~'dw. Scltroder. 
159. - Luise Eckhardt, N e ll e Oc s c hi c h tc r e h e n ,HI S A lt 

.M a ruur g. Marburg, N. G. Elwert 1922. 28 S. - Diese ku rzcn 
Gesehiehte rehcn erinnern un \V. lliickings " Allcrl ii E rl cbtes on Gc
heertes" . Unte r den vorkollllllendcn Personliehkcitcn sei der Ko nse rva.tor 
Ludwi g Bickell gena.nn t. Die Scheerensehnitte stammen ails de l" 
Fam ilie des Konsistoria1rates Prof. .Joh. J ak. P feiffer, del" Ende des 
18 . • lh .'s im Kugelh aus woh ntc. 

160. - 'I'h . Uirt., :Ma rbu rg an der Lahn. Leipz ig , QueUe u. Meyer 
[1923]. 48 S. - Neud ruck des crstmalig Zllr Marburger Phi lologerr
ve rsamml llllg des J ahres 1915 erschienenen akademischcn Idy ll s. 

l.U!.. - A. F. va n Ueurtl cn, De parel va n 't Hessenl a.nd : Buiten. GcY I!. 
ust ree rd week hla tl . 15. jaergang. 22. ja.nua ri 1921. No. 4. Amster
dam . S. 40- 43. - Ein wa nn herziges rnit g ute n llildcrrr a usge
slattetes, ve rsUlndn isvo ll es Lob von .Ma.rb urg und seinen Kunst
schU,tzen a.us der Feder ei nes hollii,ndischen Gest:h ichtsforsch ers. -
Marhurg s . a uch XV N r. 337 U. , -

L62 . Mclsungen. - Gc s e hi c h te d e r Sta d t .I\·l e l s u ngc n h i s 
Z II r G e g C n w ar t. Von L. Arrnhrus t, D r. phi!. hwc ite, a ur W lUlsch 
ti es .Melsunger Magistm ts Ilearbeitete und a.uf Stadtkosten hera us
gegebene Aufl age. i\1clsungcn, Verl ag des .l\l agist.rats L!)2L VIII , 
345 s .. mit 1 l\arte llud 2 1'afclll . - .Die Stad t h.tt tie r hessisclr en 
Gcsehichtswisscnsrhaft dadu l"ch cinen grol.ic ll Dicnst erwiesen, daB 
s ic ihre seit lallgem vergriffene Stadt.geschicht.e tl urch den Vf. in 
II cuer Auftage hat bearbeiten lasscu. Dic crnp fchlenswerte .Ei n
tcilung ill a.lIgemeine Geschichte und "Einzeldarstellllngen" ist ge· 
lJ licben, d och ist e ine Darstellung d ol' Zeit von lOO! bis L920 hin
zugckommen. Zu,hlreiche bcigegcbcnc Bilder schmiicken die Neu
J,oi.l rucit ung. Der Name ti cs Vf. biirgt riir d ie grii ndl iche aus den 
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Queilen aufgebaute Geschichtsdarstellung. An vi cIon StoUen merkt 
man die bessc rndc Haml unrl den Fortschritt gegcnlibcr def erstcn 
Auflngo. Wichtige inzwischen bckannt gewordene Qucl1en , wie das 
Kliegsdiarium des Stadt.schrcibers Wiedc rh old 176 1/62, und die HOll C 

Literatur sind sorgfaltig herangczogcn ncd verarueitct. Bin alpha
hetisches Sachregister am SehluB h1itte di e Benu tzbarkeit uoch er
huht (vg!. Losch illl Hessen luml I D, 1905. S. 291 f. J, Man Illuchte 
reeht vielen hess ischen Stiidtcn cine derart ige gediegene Bcarbeitung 
inrer Vergangenheit wiinschen. 

HiB. - Handbuch de s l{ r ei s csMei s nn gc nfii r die Jah rel9'20, 
192 1, 192'2, 1923. Hg~. VO Il /I., Ber ll cckc r , Iluchdr uckcrei und 
VCl'lag , Melsungen. ~ Die drci crstCtl J ahrgilngc di cses Krcishand
hu c.hes bringcn u. a. Kriegscrinncr llllgcn, E hrentafelll del' Gefall cnen, 
aber auch gesehic.htlic.he A ufsittzc iiher E u b a c h ( l~21 ), ferner : 
Dr. Armbru s t , Die l\'(el s un gcr Miih1cn in der ·Vorzeit (JD2 L). 
Diesel' Aufsatz stand sellon WOO in " ll essenland" und ist h ie!' er
ganzt., - H. G r a f , Heitriige Zl1r Geschi chtc des Gesch'lechtes de l' 
E1lenbergcr (J92'2), s. Nr. IV\) . ~ A rmb rll s t , Ei ne Arztrec.h
nung vor fiillfhunderf J ahren (l!)22). - DeI'S., i{ ircflengiocken del' 
.Melsunger Gegend (nach If.offmann s und Zt;lffe ls Beitragen zll r 
Glockenkunde des Hesselll <!ndes) . Heimatliche llilderheigabcll zieren 
die gut ausgcstattetell Hefte. 

164. Mii,nzcnbc1·g. - MG u ze n h erg. Eill kunstgeschi chUicher .Filhrcr 
durch Hurg und Stadt von Prof. C. Uronner. J\li t Ahbildnngen nac!. 
Aquarellen und Zeichnungen des Verf. l'riedberg, C. Scriha I V2 1. 
45 S. - Vielc, donen das Friedberger Kunstdenkmli,ler-lnventar jetzt 
nicht mehr kauflich oder 7.Ur Hand ist, werden nach dicsem schmucke ll 
.Fnhrer greifen. .Der Verf. hat bcrc its al s Zeichner s. Z. Adamys 
Werk unterstiizt llnd neuerdings d ie Baugcschi chte def Burg nahcr 
aufgehe Ut. Etwas QucIlen- und Literatur-Angaben waren manclwlll , 
der weiter forschen will, wiIJkommen gcwesen. 

165. Oberlahngau. - Hans Pez, Z u r G e s ch i c h t e d es 0 b er ] a h n 
ga u e s. Marburg, Elwert 1922. 150 S. - Unte r den Neuerscheinungen 
aus der Geschichte del" engcrcn Heimut im vcrflo ssenen Ja hre vcr· 
dient die mit groUem FleiU und genauor Kenntnis von Land und 
Leuten zusammen getragene und mit wanne r Licbe zu seiner Hei mat 
geschri ehcne Arbeit von Pez besonders empfehlend erwahnt Zl1 

werden. Das Ziel des Veffasse rs war, "Sagen nnd I-Ieldentaten del' 
graucD Vorzeit, Liebe llnd Treue des katti schen Volkes, h;:dbver
gessene Geschichten groCer Manner, bedeutender Orte und wichtigcr 
Geschehnisse wieder in Erinnerung zu bringen und dadurch mitzu
helfe n, trotz schwerer Stunden stark und groB zu werden , wie die 
Vater waren". Das Buc.h ist ItI1ch tatsachli ch sehr geeignet, Heimat
hebe Zl1 wecken und zu pflegen und Lust Zll maehen, die Geschichte 
del' Heimat weiter oach wcrtvo ll en Schii.tzen zu dllrchforsc.hcn. Hei 
eincr Neua uflage witre ei n scharferer Untc rschicd zwischcll den 
geschichtli ch einwandfreien und den mellr sa.gcnhaft.cn .Mittci lungcn 
seine~. Qnellen nitch dell E rgchnissen dor neuercll Forsc.hung sowic 
eine Ubersicht der vom Verfasser benutzten QueUeJ! zu wiillschen. 
Mtige dem 13uch del' verdiente l.eserkrcis ni cht rehleD! Besondcrs 
empfohlen se i cs aUen Lehrern , die ihl"e Schillcr mit der Geschichtc 
der obcrhessischcn Heimat vortraut machen WOUCH ; auch der Wanders
manD, der sie durchstreift, wird g roBen Gewinn VOD ihr haben. 

Marburg. Kurschncr. 
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Oppe1'sho!en it. R ockcnberg s. XTI. 
Rodlteim s. XII. 
1G6. Rheinfels. - /'; 111' Baugc s c h ichte d es Sc hlo sses und del' 

F e s tu ng Rhein f e l s. ~lit dem hisher Ullbckunn ten JJJane VOll 

Wetzell , einem Vlan VO II D~ii ch 'und einen1 GrundriU der Ruinen von 
Rheinfels. Von P. ]{n:llJ, Kill n, in : Del' Burgwart, 24. Jg. 1923, S.9 
his lB. - Die Vcrnn l :l.ssu n~ zu di eser sehr a usfiihrli chell Arbeit gab 
das Auffi nden des ill del' Oberschrift genlmntcn , bishcr unbekannten 
WetzcH schen Plans .der \<'cst.llng Rheillfels. :M it HiJfe dieses Planes 
ist cs cndlich miiglich ~c wol'den , die cinzelnen Bauwerke del' UIJl

fangreichen FcstulIg IIlU! des )I1I gchori~clI Schlosses mit voller Sicher
hcit zu bcstillHllcn UIl t! allch , durch Vc rg- Ieichung mit anderen 
Phi nen, die ElltstelHl-IIg des Ge:,wItl Ullt.u s in sei llcll cinzelncn Teilen 
LmuJich uDd zeitlich fcstz lll egcn. Wir illlhell hier eine .~hs chJi eBende 
Arbcit vo n groBem Wertc crhaltcn. - Obe r dell hnic ilner des wieder
.wfgefundenen Pl anes, der sich a.uf demPlan n. I( Wetzell ncnot, 
spricht s ich der Verfasser des Aufsatzes ni cht 'Ul S. Wi r gchen wo hl 
ni cht fehl in der Annahme, d<1B wir in di esem Plane eine Arbe it 
J ohann Gottfr i e d Friedrich Wetzells VOI' uns haben, del', l72~ 
in Oberzell . im Hanauischen geiJ oren , 1741 al s Kanon ie r in die 
hess ische Artili eri e eintrat, seit 17G3 als Kommandcur del' Festungs
arti ll erie an f Rhcinfel s stand , nitch der schJll<lchvoll en Ka,pitulatio ll 
von 1794, ui e er .tllei n n i c h t uuterscllrieb , Komnmndeu r del' Artillerie 
auf del' Burg l{.ttz wu rde IInd l802 a ls Oberstleutnallt in St. Goars
hanscn sta rb . 

1(assel. A. Woringer. 
W7. 8achsenberg. -- S ach s e nb e r g. (;c sc hi c h tc IInd S.tge 

von Adolf nohle, Saehscllherg. nruc-k von F. I\lthm , Frankenherg 
H)20. 126 S. uud D AiJiJiidu ngen. - E in Sachscllherger Stadtkind 
ste ll t illl 1. Tci l Auszlige a.us ])ruckwerken , den drei handschrift
li chen Stadtch roniken - die lwiden Ultesten s ind in den Jahren 
15D8 uud 161)2 angelegt - und dell Kirchenbuchern zusammen in 
del' mit vel'sUindiger Selbstbescheid ung ausgesprochenen Absicht, 
die Jugeod mit der Geschichte ihrer Vaterstadt ll ud dercn nti.chst.en 
Umgebu ng vertraut zu machen. Die Aufzeichnungen Hber die 
Sachsenbergcr Sitten , Gebrauchc lInd Festli chkeiten s ind cbenso \Vie 
im H. Tei l di e ~ I itteilung del' hi sher nHf miindJich weitergegebcnell 
Sachsenberger Erziihl ungen nod Sagcn, die sich zumcist an 11'lllr-, 
Berg- und Waldnamen knli(lfen , willkommen als Bcreicherung del' 
vo lksk un dJ ichcn Li tcratur. 

Afarburg. Gutuiu. 
Salmullste'r s. Nr. G. 
1GB. 8chliicli.te1'n. - G. lUaldfeld, ZUlU h lllld c r tja. hri ge u Be

s t e hcn de s I(rei s es Sc hl iicht.cl'll: Sclillichte rncl' Zcitung 
(Schlli chte rnel' Krc isblatt - Schliiehtern er 'l'agfl bl illt), 7H. Jg. 1921 , 
NI'. 185, 236, 239, 242, 261, 264. 74 .. Jg. 1 ~)~~ , NI'. B, 13, 20, 21, 
2A, 34, 58, G2, GS. - Die leider un vollenuct gelJli cbcno Aufsatz
reihe ist statisti sch und verwu ltuugsgcschichU ich we rtvoll . In den 
Nrn . 16 hi s 28 er'schieneu VOlt demsclben Verf. Aufsiitze uber die 
Namen unserer hei mischen Vugcl 1II.!d im 'I( reis-Amtsbla tt (spater 
tJ henfalls Schliichterner Zcitung) " Uller 1(limlt- uud Witterungs
schwanJm nge n im Main- unu I\in ziggebiete'·. - Uber di e Zsch. 
" UI1 ~ere Heimat" s . unten . 

· .... 'c/t.lllalkaldcn s. XV NI'. U40. 
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lI i: l. SchtlJ(mhdm. - Au s der kir c hli c hcn Vc rgangcuhcit 
d (> !> nor f c s Se h w:~ n h c i III an der Bergst ra6c. Der Gemcinde 
1. 111" F oier des lOOjlihrigcn Bestehens ihrcr Kirchc da,rgcboten VO II 

Archivmt D. Fritz IIc rrmllllll, Hess. Staatsarchivar. Darmstadt, 
Sclb fl tverlag 1921. 44 S. - Schwanhci m war sc it 1.478 ill katzcn
ci ubogischem Bcs itz UlHJ niteh dcm 'I'ode des le t.ztcn Gntfcn (1479) 
hcssisch , den Ki rchsatz hattc das Klostcr Lorsch. Nach der Hefol'
mation 5chl06 das Kloster ei nen cigcnlnmlichc lI VCl'trag mit dem 
La.lldgrafen Philipp, dClllzllfolge der al s "farrer nmtierende ~liil1eh 
die I{uttc ablegcn und sich l1 aoh dem hess ischen . Kirchenhrauch 
ri chtcn soll te ( l534 JuJj ~.). Der vicrl.c cvangc lischc Pfarrer war 
Johannes HoBler :ms Kassel ( LG0'2- 16:J1). 

170. 8chu:ebda. - E. Wc nzcJ, Der v. Kcudcll sche Edelsitz illl 
Dorfe Schwcbda-: Der Burgwart, 23 .. Jg. 192-2. S. 38 - 41. 

17L. l ','cysa. - Pfarrer O. lliiUeroth, Alta Trey s aer lfngenotten
famii ien [Crede, PlannetJ : Sch walmbote , Dezcmbcl" 1920 ; cbcnda seit 
November wcit~r.e ?rtsn~schichtliche BeitrHg.~ , bcsonders: " Alt ein
gesessenc Fllnllhcn LDI Clhmbach, May, Muller, Astcroth, Weber, 
Hornmann, Fria uf, Braumoller, Ha rtmallll , .hmgcias, Well , Llldwig, 
t otz , Hcnk el , Heyn llloll er , J(orell, Sto ll , Heyn, I,appauf, Schembicr, 
Hoos , Heydc, Kreuter, Kirchncr, Bachmanll] nnd "Die Stmllmorte 

'I' F ' 1' " von rcys<ter allll Icn . 
172. Vac/w.. - Chronik dcr Stadt Vachavon t Paul Gran, ill 

3 . "om Vcrfasscr erwciterter Auflagc, vcrvoll sWndigt und hcml1s' 
gegehcn von M:LX -}:ck:lrdt. Mit Hildern nach Federzeichnnngen VOIl 
Eva,·Margarete Waguer und Gcorg Lili c-'M cin i·lIgcn. VachIL, \'erlag 
VOII Erich Homuth W22 . 160 S. - Die vorli cgcndc AlIflage der 
Grau 'schell Chronik ist vo n ihrcm nellcn Vcrlegcr ill vollsUi.ndig 
ncuem , ja vornehlllem Gcw<ludc hcrallsgcuracht worden. Auch ihr 
Umfang ist betrachtli ch erwcitcrt durch die \' erwertung dor inzwischcn 
erschienencn heilll'atgoschichUichcn Literatur und di e Fo rtfiihrung 
der Geschich tserz1Lhlung bis anf di e Gegenw;Ht. In eillcr Nachschrift 
fordert der Verleger, dessen Hcimatliebc sich uus jeder Zeile offen· 
bart, zur ta.tigen Mitarbeit an der Erforschung der Heimat, ZUIII 

ZlIsammenschluB in cinen oGeschichtsverein fUr die Hh5n fi nL Im 
liurigen hat si ch Anlage lInd Charakter des Bu ches nicht gell.ndcrt. 
E s kann jetzt nul' wiederholt wcrden , was Sch(erer] in del' Bc' 
sprcchung der 2. Aufl<lge (Mittc ilungcn an die Mitglied cr des Vcr· 
cins fUr hessische Geschichtc IIlId Landeskundc l SVl , V,! f. ) bereih; 
ausgesprochen hat, dall -einc Glicdc rung des Stones nach sachlichcll 
Gesichtspunkten der \'011 Gmt! fcstgchaltenclI IHLCh der Zeitfolgc ent· 
schicdcn vorzuziehen ware. Als Beispicl eiller gnt ange lcgtcn Stadt· 
gcschichtc sci die Gcschichtc von Mels lIllgcn "Oil Anllbrust (2. Aufl. 
Melsungen 1921 ) genaunt. In der Nachschrirt brillgt der Verlcge r 
ZUIII Ausdruck, <llI ch di e Beihchaltung des Titels "Chronik" dcutet 
schon darauf hin , daB " keine Gesch ich tsschrciLmng nach mnfassendercu 
Gcsichtspullkten" erwa l'tct wcrden kann . Trotz dieser I~ i n s chrankung 
darf aller ni cht verschwicgen wcrtlen, dull VerfasRcr IInd Hcransgcbel' 
ihrc Allfgabc zu leicht aufgcfaBt haben. Es hcriihrt doch eigen
tiimlich , daB nicht nur, wie in del' gcmllllltcll Bcspl'cchnng uemiLngc!t 
war, Eherhardis Lehensbeschrc ibung des CnsJHlf Widema.rktcr ill 
grol3en Teilen wortlich ausgeschricben ist, dal} "ielmehr auch del" 
~ar nicht genannte Aufsatz VO II Bi:iff libel' di e 1\l11tOI' V:l cha und 
Urisa (Zsch. f. thUr. Gesch. 11 . Altertmnsk. 2 , 2-27 rI., 323 ff. ), aher 
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auch andcre in dem QuelIennachweis a llgefilhrte Druckschri ftcn 
absahweisc wo rtli ch ii berno mmcn sind. Sogar das vom Herausgcber 
nnterzeichnctc Vorwo rt cntstammt nich t sc iner Feder, sondcrn bis 
auf die letztcn Zei lon eillcm Aufsatz von Gork in den "Werra-
sti mmen", ohoe da. B das kenn tl ich gemacht ware. 1st diescs Vcr~ 
fah rcn vieHeicht einer gcwissell Harmlosigkeit des Vcrfassers HUrl 

Herausgebers zu Oute zu rechneD, die Ungeschickli chkeit des un~ 
vcrmittelten Allschl usses des Abs. 3 S. 2H, die Gcdankenlosigkeit 
s. 47, Z. 1 des 3. Abs., die ein in der ncuon Umgebung voJlig sinn~ 
loses "ni.iIllJich" stehen lieB, hiille sich vermeidcn lassell kOllnen. 
Natiirlich sind Ruch die JrrWllIer nud Fellier der Vorlagen mi t 
iibernollllllell . Das in dell! 1I !lche Gobotell c kunntc noch wcscntliche Er~ 
ganzungen crfah roll , wcnn das Quell enmatc rial im Staatsarchiv 
Marburg grti ndl ich au~gebe u tct wiirdc. D'IS Ganzc ist in del" gegen
wartigen Gosta lt cine we ll ig erfrelll ichc Lcistung, die o ie gcwiB 
Iwhen I\ osten der Horausgabe Il icht recil tfertigt. 

JJlm·bw·g . Gttlbier. 
179. Volk,1Ja1·seli. - Adolf GoHlob, G rundh e r r sc h aft u nd O ra l

s ch aft im T w i s teta l und di e A n fll.nge d er St ad t Vo lk
III a r s e n i III W. J a h rh u n d e r t. Zeitschrift fii r vatcrl ilndische 
Geschichte und A ltertllmskunde. [h I. 7!J, 85- 124-. ])crselbe, W i e 
di e I(oln i s c h e E n kl.~ ve I\o g l e ll uel"g- Vo l k m.t rs c n c n t-
s ta n d. Aus Vergangenhcit uno Gcgenwart. Festg'Lhe Fri edrich 
Philippi zum 14. Jnli 1!):l3 gewidmet. Mii nstcr i. W. I!r23, IjU- 76. ·
Dcr crste Au fsutz fii hrt in die Zeit der Anfange der terr ito rialen 
Bildungen, in eine Oegend, in (j er sich die Crundh errschaft ZUlll 

weitaus groBtell Tcil in don lI andcll des Abtos von Corve)' bofand, 
die Grafschllfts l"echte dagegen von dcm Ornfell · von Everstcin aJs . 
T,ehnst ragel" VO II Ma.iuz au sgcii ht wurden. Ein c IandeshCl·r1i che 
Stellung konntc si ch weder Aht noch G n~f verschaffon, beide warCIl 
zlIr Erwcrbung der lI errschaftsrechte des aodern Il icht sta rk genug. 
Dell Ausgaugspunk t der Arbeit bildct die Deutung des Sicgclbildes 
des ll.iteston Volkmarser Stadtsiegels als d·io Darstellung des Graten 
von Everstein und des Ahtes van Corvey, im Mittelpullk t der 
E riirterungeLl stchen die Kugelsburg uod die Stadt Volkmarsen in 
ihren Beziehungen zu Oraf und Abt. Die Darstell uug kann in eiu 
paa r Ei nzelheiten hCl"ichtigt werden. S.!Hl f. Die I<ugelsbu rg ist 
nicht :Eversteinscher, sondern Co rveyschcr Hesilz ; dus ergibt sich 
aus dor Yon G. iibersehollcll Urkunde VOIl 12&) III 14 tWestr. U H 
IV, 2O LO). S. lOa. Die Sta.dt Volkmarsen ist nicht allmahlich a.us 
del" Siedlung UIll den Amtshof he ra.usgewachsen ; del" Stadtgl"undriB 
lehrt, daB ~ ie ihre ]~ nts tehullg ciner plullmaBigon GrUlldllng vel"
dank t. Gelll eindeverwal tung ilS t nnch oiner Urkunde des Stifts 
Frilzlar schofl 1296 nachwcisha.r. S. J2 1. Das Biindnis Corveys 
mi t Waldeck ri chtcte sich nicllt gegen einen Burgba.u ,., jenseits der 
Diemel (bei Scherfede ?)", sondern gegen cineIl solchen siidl ich del' 
Dielllel (im Waldeckischell Reve rs: citra flu \' illlll , qu i DimcH:t dicitllr, 
vcrsus a. u s t r a. 1 e III plu.gam). 

J{ oln, der El"be del" Rechte der Grafell von Everstein, fand in 
dem Ilufs trebenden Waldock einen Gegner, der, gesichcrt durch die 
gcschickte Anla.ge dOl" J<'estungen Land:UI !lnd Wetterburg, sei n Herr
schaftSi{cbict his znr viilligell lsolierung d('s Bezirks der J{ugelsbnrg 
vorz u ~ L h iche n vNmochtc. 

J.!arburg. G11,tbier . 

• 
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174. - Da s Volkm ~tr s e rprart'w csc n imMit tc laltcr. Von 
Adolf 6ottloh. Zeitschrift Hi I' valcrliindischo Gcschichte IInd Alter-' 
tnrnll kundc 78, 3t- (14 . - nas Pfarrwesen des miltclalterlichcn 
Volklllarsen erhiclt su in O eprii~c durch die Bcziehungcn zlIm ((JostOI' 
Arolscn, di e 1289 dUl'ch d ie Jnkorporntion der ['farrei Witmar, ZH 

lI er V. al s Filial gchorle, Iw{.!;riimlct uno orst '152G mi t del' Auf. 
hebllng des Klostcrs ~elOst wllrden. Ucr Aursi~tz , del' di e vorhall
dcnclI Quel len sorgnilti {!; allSllu lzt, 1Jl'illgt den slolen Gcgcnsiltz 
zwi schen Stadt.gcmeinde IItld 1\lnstor rccll t anschaulic h ZU I' D'Hstc l
lung, bchandclt dall tl d ie (iriinuullg lIud BcdclltUllg des Sch weslern
hausos llIal gpliL ,-llI sWhrlich aur d ie in V. Uitigen Geistl ichen ein. 
Die sehon in d ie Litol"lltll l" a il s der von v. Spilckor in cler Geschichl'e 
del" Grafen von Evcr~tcill f.; . las herungczogc ll{lIl UrkulHle vom 
~H. September 1230 nhcrgpg:lIlgl'llc cedosi a. s. Martini in V. winl 
'l Is Lesefehler rilr ccclcsia s. ~I~lr ie II lwhgcwiesen, <l as Da.tUlll der 
Urkulldc se lbst in l4 B() IX 2~ t 1I 0l" il"hLig1. Da ll da s !',Ltronat nhe r 
di e Pfarrkirehc im Hi . . Iah rh. in die 1I ;\.IIIlc des Volk,iwrser Sladt
rats g:clangte, hli.tte noel! crwiihnt wcnlcn knnnf'lI . 

ftlarburg. Gutbier. 
lValdkappel s. XV Nr. U25. 
l75. Welic'r. - Zur ij, l tercn Ge s ehi(' hte von Stift und 

Stadt W e ttcr i. li u ssc ll . Von Dr. 1<' 11. Schllfcr, I{ eichsarchi\'
ra t. Marlmrg, /( . Eukcr W2 L 4.0 S. - Suit- Il cldm'lIl11 s Arhcit iihcr 
Wetter (Z. ll. G. 34 , 1001) sind die Untersucimngen des VI. iiher 
die I\anonissell sli ftcr ersehieneu, die :tll ch allf die Vcrfassung LUul 
di e Entstehung <ler Griind ung in Wctte r neues Licht werfen. 1111 
Herbst 1!);2U hat SdL vo rl iegendcn Vortrag ill sc ill c!" Hcimatstmlt, 
~ell<lltcn. Er bringt vici nClle Erkellntni s~c .Mlf Grund ei ngehcnder 
Urkundcnforscliu ng, gchL allor aueh in mandlen AlIllahmcn und un· 
uewcisha.rell .BehauJltungon ZlI weit, z. B. ii llcr die IWmcrherrschaft, 
I\oni l{ ()agouert unu lJagobertshausen (illt Welte ri sehen Gijtorvcr
zeichn is !l1ll L200. wo D<l.uhrillgen wohl gemciut ist), die Stadtgrli n
dung 11 . a. Die Elltwiek lllng det" Stad t und das hiirgerliche LehulI 
sjnd nur kurz behandelt. 

L7G. lVt'lhelm slhal. -- Willy Nol'IJcrt, Schl oU Wilh clmstha.!. Bielt!
fcld , Vclha.gcn H . 1\1 asi ng 1923. S . 25- 40 mi t z. T. farb . Ahb. 
Aus Vclhagcn 11 . 1 \la }i illg~ MOlL atshcftcn. 

177. TVittgen~·tein . - (i . Ilin1'OlJcl'g, Sa.y n - W i tlg Oil S tc i 11 - Bc rI e
bllrg. V. Ueschichtc der Cirafschaft Wittgellstei n-Bcrlelmrg IInler 
der Hegierung von Christian lI ein ri ch, (iraf, sc il 1.792 Flirst ZII 

Sayn-\viUgenslci n- Berl ebnrg (J773~.1 8CO) . Bcrleburg, Selbstvcriag 
1!1:20. VIII , L45 8. lIli l }\bb. 1I . \; '('fill . -. Ilas vornchm <lusge
s t:lltc tc, mit mchrercu Ahbi ldllllgen vcr8chenc Work ist. al s Teils tiid 
ciner Geschichte der C;rarschaft W. u. B. gedacht (vg!. dessclbcn 
Verf.: "Die Grafschaft Witt{!;enstcin his zur Bildung del" selhstiindigcn 
r;rafschaft Wittge ll stein -Bcrl eburg UIlI lG03{05 untel" bcsonderer Bc
rii cksichtigung del' Herrli chkeit und Stadt Berlcbllrg in hcimatlichcrn 
Bildsehllluck". xr, 23H S. rnil. Ab b. u. 11. Tiln . II c rl eburs:, Selbst
verlng 1~"20. Hesprcchung vo n W . . Menu in ,, \\'cstfal en'·, .11. Jg. 
MUnste r 1!t:? 1/2'2, 1·left 2, S. bD- GI), verfa6t un te l' ·ausgicbiger Be
nntzung von Hirstli chen ... st1idti schen und kirchlichen Urkunden, alt en 
Chronikcn, miilldl ichcr Ubcrli eferung llnd Druckschrift en, besonders 
\'on Rriefen, rl if' ti er an 8ich !':<'i 101l letwndigen £ri !':chen Schildcruug 
ci llell hcsonders W;.\rIlI o n '1'011 gehc lI . In hun ter Hc ihe ll fo lgc zichen 
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del' damals an Beamten und Dienern etwa. lOO Personen umfassende 
Hor mi t der patriarclmli sch-hausviiterlichen Hcgienmg des Heichs
grafcn, kirchli che Vcrhiiltnissc, Soktcn, Schu le uud Gcrichtswesen, 
das damaiige Weruesystem, Bcrguau uod l iU ttellwescn, J(ijhlerei und 
Eiscnh:'1mmer, Ind lls lric und K,wfmannsehaft" b[irgcrli ches und ba.uor
liches LobeD, Vichzuf'ili; unt! Lundwi rtschaft, Stadtregiment, Judcn, 
Zigeuner Hud Auswalltlcrcr, I<'orst- uod .Jagdweseo all unserem Augc 
vorUber. In den lelzl.cll i(,lJlilOln zeigt sich immer stalker das Ober
greifclI del' groBc ll Gcscil ichlsereignisse, der fraDzosischen Revolution 
IInu ihrcr Kriege ,luf dus Kl'hicksa l des Liindchells besonders das 
ganze Rlend der d:unaJigplI dcut schcn lI ecresorganisation. Das Bnch 
schliefit mit der Schi lderu ng dei' I(ricgsllutc und delll 'rod des Fiirstell. 

FUr die hcssische Gcschichte ist trot? der cngen Nachbarsehaft 
die Ausbcute goring. Erwi.lhnt werdell ei ue oberhessische PIarrer· 
ri~1l1i l ie Usene .. <lUS Oberweimar, die den crstell " farre r der durch 
Zuwg auS dem lu therischen Oberhessell auf etwa. 100 Seclen ste igellden 
IlI lhel' ischen Gemeinde ill l1 0lll SO li st refonnie rten B. stell te, ferner 
gelegelltllch Reisen des Fiirsten nach .Marburg, z. B. 1 7~5 auf l1er FIl1cht 
\'0 1' den i"ranzosen, l1i c 1\nziehungskraft des uortigell J)l'of. Jung· 
Stilling, dessell Schulcr der Erbprinz von 1795- !)(j war und del' 
Tll.tigkcit hessischer Werber zur Zeit des amerikanischen Freiheits· 
krieges. Trotzdcm sei dll S priichtige Miniaturstaatsidyll wegen seines 
hohen kulturgeschichtlichen Wertes iluch hessischcn Lesem warm 
clllpfohJen. 

It.farul,rg. lV. K ii'rschner. 
178. Witeenhausen. - \V i tz c n h ti u se r 11 :L U s (i h 1' 0 n i k. Von Dr. 

jur. !Car! August .Ec khanll. lI eft 1. UlIIgcarIJ eitctcr Sonderd ruck 
des im "Witzenha.user Krcisulatt" , 54. Jg., NI'. Ill , 11 ~, 114,234-, 
::156, 287 r!], 274, 275, 276, 278, erschicnenon AlIfsatzes. IIcft 2. 
Sonderdruck l1 0s ebenl1a 05 . . Jg. , Nr. 271 , 274, 278, 2tf2 erschienenell 
Aursat'zes. Buchdrl1ckerei Chr. 1'rautvettor, Wit.zcnhausell 1923. 
B5 S. 20 S. - Die SchicksitlO und die Bositzer des sog. steiLl ernen 
und rotell und des dll1.wischell am Markt liegenden Hauses (Nr. 2) 
sowic des "goldnon Lowell " werden unter sorgfaltiger Verwertullg • 
del' archivalischcn QlIellell sachkundig behandelt, Die Geschichte 
ti cs Lowcllgasthauses ist bellle rkellswcrt fU r den Weinhandel. - Wit.zen
hauser Geschichtsblatter S. unten, Schwabenspiege lhandschrift S. xn. 

L7D. - W. Eckhartlt, Die Hexc von Unto rr ie d e n: Witzollha.user 
Kmisulatt 53 . .J g. 1921 .I a.nulIr Hi , Nr. l B. - Eintl'ag von L653 im 
F.xerzilienbuch anI dem Amisgericht. ill WitzenhitllScll. 

180. ...l..... Ucrs., Wit zen hall S c n illl .Iahre 1745: Ebenl1a Nr. 56, 73, 
81, I(}l, 106, 113, 12-1.. - Auf Grund des im Stadtarchiv allfbe
wn hrten Lager- , Stilck- u. Stcuerbuchcs der Stad t V. 1745 Uber Zahl 
u. Heruf del' Einwohner, lHiuser u. Liintiereien, Rcchte und Gerechtig
h it der Landgrafen, der St-adt u. ihrer Bewoh ner Ill it ErgaLlzungcn 
<IU S dem SlI lImch von 1575 (1555). 

X. Stamm - und Ahnen-rr'afeln, Familienzeit 
sc llfift en nnd Fami li engeschi c ht e n. 

Bca rbeit,ot von Ca rl Knetsch. 
181. S talll J1\ - T a.fe In \V estd e n tsch er A de I s -G cs c hi eeh ter 

i m l\littc)a l ter. \"011 Walther ~Iijller_ Darmstadt 192'2, im 
Selbstverlag des Historischen Verci ll s fii.. Hessen. GroO 2.0 

:l.dl<; t'lII'. Ud. &I. 2'2 

• 
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Mijilers Absicht, cinen auf Grund d Cf Urku nden voll ig nell au£· 
gebautcn Ersatz fHr die ganz unzuHinglichclI a lteren Stammtafel
werkc van lI11 lllbra cht, Bicdcnnann u. a . zu crrichtcn, ist als crreicht 
anzLlschen. Bei We r\;:cll del' Art ist natOrJ ich absolute VolI sUlnd ig
hit und Ri chtigkeit nich t lHij~l ich , :weh muncher unbrauchbarc Stein 
schliipft mit unteT, auf ei nige Irrturner MUliers waist mit Rccht 
General van Oidtlllan in ciner Besprcchullg des Works in den 
Nassauischen I-i cimatbliiltcl'll (2 1. .lg. UJ23 NI'. 1- 2, S. 22- 28) hill , 
- a.be r dcm Bea rhcitcr, dt'r ~c i t violcn Jahrcll den Stoff ZUSllm m CII

gctragcn und vcrarlJeitct ha t, ist trotzdclll zu danken, dunehclI 
Ilatiirlich ILlICh dcm r iihrigclI lIi sto ri schcn Verein zu Durmsta<.l t, del' 
cs fertig gebracht ha t, diese l! I. 'l'eii des stattli chen Werks in del' 
pruchtigcn Form herauszuurillgcll . Unter den 70 G ~schi ech tcrn , 
deren Gcneaiogien (moist nur ui s ins Jli .. lahrhundert) hiel' gebracht 
we rden, sind vcril iilln islllul3ig wcnig hessische, .tuch wenn Illan die 
Ilcuhessischen !.nude ( r\atzenclJlbo~c ll > I{ hf' inhcssen nnd die pHUzischcn 
Gebietc) hiuztlzieht. Abel' diese wenigclI Gcschlechter sind hesonders 
fUr I),mnstndt von sehr grol3e r Wichtigkeit, cs silld namenti ich die 
von Bickcnbach, derell schol! HingeI' vo ll pudctc a,usfiihrJic hc Ge
schichte aus der Feder W. MI.i\1 eys leider vOI'Hiu fi~ ni cht ged ruckt 
werden kann, dann die VOIl 11 ageu-Miinzcnhcrg, die von Fr:tll ken
stein an del' BergstraBe, ein Zweig del' I~e i z von Brcllberg, di e von 
Holanden ulld Fal kcnstein. itii r dell slidl ichen 'fei l von Kurhessen 
und die Wc>tterau kommell no ch dazu die von Buches, von Hcusell
stamm, Wais VOIl F'auerhu.ch und von Wolfskeh len. Jede ei nzclnc 
Genealogic ist iuteresS lln t li nt! nach den ve rschicdenstell RichLullgen 
hin iehrrcich. Besonders dllnkens\\'ert ist das Eingehen Iwf die 
Wappen, ihrc Entwickeiung IInd Vererhnng. ] 11 einigen sehr be
mer-kenswertcn Beispielen van \V;'lppenwechse1 hei Fall en del' Ver
CI'bung \'on Stammgi.ilern winl gezeigt, wie eng das Wltppen mit 
dem Besitz zusallllllenhangt So Il chmen die Kindcr des Eberhurd I. 
Reiz VOIl Breuberg nuch des Vaters Tode das Wuppen ihrer Mutter, 
einer Erutochter Hcrlachs VO Il Bti<.l ingon an (1274), flach delll Alls
stcrhcn dol' Breuherger (1.323) wurdc cs in das Wappen del' Crafen 
van Wcrthei rn , del' N,lChkollllllOIl einer Breuberg'schcn Erutochtc r, 
und nach deren Erloschen in dus del' Grafen von Erbach ltl s Be
sitzer des Breu bergs aufgenommcn. Ein n.uderes Bcispiel, wie wichtig 
fn .. di e NCllaufstellung einer Gene;'llogie del' \Vn.ppenwechseJ in ciner 
Familie sein kann, wird bei den von Heusensta mm dargetan. So 
wird a.uch aus del' \Va.p pcngleichhoi t del' VOII Cnlln hach-Rodensteill 
mit den J\uman nnd Groschlag a.uf cinen agnatischcn Zusltmmcn
hang del' Gcs(ihlech tel' gcschlossen. - Ein ige klcine ZusliLze ka nu 
ich hi er zu den St:.lInmtafeln del' Wai sen VOII J<'aucruach llIul del' VOIl 

Buches geben. Eiisabeth W<li s, Adams 'I'ochter, starb ,li s \Vitwe 
Henns von H att~te i n ll lll 28. September 1605 zn Oherd :LUernlleilll 
(Kirchenbllch \'on Dallernhcim). Wigand VOII Buches (J2fJ9- 13<l5) 
kommt 1320 ,lls Ritter vor ; in ci ner Hurg-Friedbel'gcr Urkuode VOIll 
3 . .Mui 13D8 lI enncu Cra fft III ltl Wigand von Hatzfc ld dell Hartmut 
vou Hnches ih ren Neffen: eine Tochter ·Ebcrh;~rd s von Bu r-hes ZII 

Hi.ichst (1/J50 - 8'1) und Schwester l>hili pJls {1476- 15 13} war Metzo 
(l489, 14Dtl), die ~"' ra u des \Vappeners. Guntrum von Biedenfcld (goh. 
ca. 14li3, gcst. l533) zu HaJlenberg; Bastians von .Ruches Witwe 
E lisabeth VO H Wuldenstein sta rb zwischen lieln 12. Juli L583 nnd dem 
.L 8. Dezembcr 1588, ihre beiden Sahne hi eBcn mi t Rnfnamell Wilhelm 
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nod \Ven ter, ih re 'I'oehtor An na ko mmt !loch t588 vor . HoffentH ch 
crscheint in ahschha rcr Zeit <luch del' 2. Te il des Werks, cs wiil'c zu 
wiinschen , daB darin ;LIl e ll da s ci ne odeI' ILod el'e wichtige a lthcssische 
odcl' la hngauisehe Goseh lecht behandelt wird, wie z. H. die vo n 
Hatzfeld , von Bllseck , vo n T roh e, von Wcite rshauscn und iJorillg, 
vo n Dernbach, VOH MCl'lau . Da s ullumgii.ngli ch notige Regi ster 
wi rd dann wohl cbcnf;d ls dc l' 2 . Tei l bringcn . 

182. ])ontst il e Alllwuta l'e lll illl.i s t.c nfoTIII, herausgcgeben d Ul'ch d ie 
Ze n t r 11, I s te 11 (i fii l' DCll tschc Pcrsoncn- nnd Fami li engeschichte, 
hearb eile t von Dr . i"rimi ri(' h Week on, I. Ba nd, 1. Liefc l"ll ug, Leipzig 
1921 , gro ll4 u. - VOIl dCIl G8 Ahn cllt<'lfeln dieses sehr dankcnswerten 
Werks uringc lI 8 Na chrie lltcm iiher hcss ischc F'Il11 iliou. Jeh bcgnligc 
mieh ill1 allgerneiucn mit. de l' '\lIfZ ; lhlll ll ~ del' N.~rnc n . In der Tafe l 
An dree p- rschoi ncn d ie wa ldeekisd le u Fa mi lien grn mcrich, Gu llncr, 
ll artwig, Kle inschlllidt, .Mci sscr, 1\l li llc l" IInd d ie Sdlw:LlH~r aus Franken
herg ; hei de n v. Dcli us di e Snell aus dcm Na.ssa nischen und di e 
Alcfeld in :Ma ru urg im IS. Ja hrhundert. A uf del' Tafel Eykc lska.rn p 
finden wi l" die hess ischcn un d Iw. na ui schell Familien Clever, Gott
sehal k, GntU , Hen nillg, Knrtz , Lorey, Mlih lcn schliiger, Schacfer, 
Schcl m von Bm'gen, Wei l. R ine Lii('.ke kann a usgcfii llt werden: 
NI'. 50 Conrad Hcinrich Gottsclw lk war hessisch er Kricgs rat Hnd 
starh vor 178'1, se ine Frau An olt Catharina .Eli sa bet,h war c ill e 
Tochte r des 1725 '1' hess ischen Rats und Amtma nll s zu Rotenb urg 
J ohalln I'h il ipJl StiiekraJ a us dpssc ll zwciter 17:l4 geschlossener E hc 
rnit .J ohan rm Martha Cli rmo. Arrf d el' Tafe l Graf crscheinen die 
meist biLuerl ichclI rr iedc rlr essisehcn 11'ulHili en Bcr~, Derbe rt, Ri mer, 
:g l1 e n be r~e r , Ha rt-li ng,' Knieriem, l\o tJw , Ladernanll , Meyl, Rock ensii Rs, 
Schadc, Sehaumbcrg, SC llll er, Sto ll , \Vcrn e r, Wi ckmann . Sehr vic le 
hessische 1'\amen treffen wir bei de l' bi s in hobe Genera tionen hinei o 
~efUh l' te n 'I'afe l Oberl itndcr. AuBer dem hallllui sch-wetterauischell 
Namen Ra defeld erscheint cine Sch rn a lkaldi sche Gruppe mit den 
Nanren del' sll.mt lich sehr angesehenen Geschleehter Dohles, F uchs, 
JUll ekcr, Ste itz , Wiss le r, WollT \'o n Toden warth, Zoll e r. Eine andere 
Gru ppc bringt lautcr Narncn aus ' der Um gcbung vo n Kassel, be
sonders aus Oherkaufnngen und C roBa lmerode, da treten UIl S die 
Oon ickc, Duck, nrcth v..uer, Guodclach, Fescl , LeithcuRcr, l\Ierga rt, 
Na.umann , Noli , Rienrann , Stiirmer und Weissenborn entgegen. Des 
Bergmeisters Step lr a n No li (N r. 12GO) zu GroBa lrnerode Fra.u Anna 
Catll a rina wa r ci ne Tochter des Vol kma r Gu ndelach gena nnt· Becker zu 
GroBalnr e rodc, Claus Lei thenser (Nr. 11 80) war nicht ~'{i rstcr z!Un Sausen
s tei n, Rondcm auf !.l em Sensenstei n be i Oberka ufuugen, de l' Obe rkauf
unger StiftRvog-t Augustin SWrlll c r (N I'. 580) ist Il icht in 'I'eubenhausen 
sondern in 'I' rnuenhansen geiJoren . ~ Auf del' 1'afel del' Freihe rren von 
Scl10n berg erschcint di e Fami lie von Savig ny auf 'I'rages, H tittcngesass 
II nu Brn chko bel , a uf de l' \'0 0 So rnlll e rfe ld ~th cn Tafe l der geheime 
Kri cgsmt .Io lr ann Phil ipp E ngc lhard ( 1 753~ 1 8 1 8) in Kassel nnd 
seine F ra Ll Ph il ippine geb. GaUerer (175G- l8tl l ), die bekannte 
D ichterin. E odl ich a uf de l' Ta.fcl Wiehon die J)achter- und Amt
ma nn-Fam ilie Sch lil ter irn SchmrrnblUgischell nud in Wilhelmsta l 
lJ ei Ka ssel, dann d ie Casschna nn nn l! Heinema nJ1 . 

1&'1. .'nmiJitmgesclri chtli c he UIiiU e r, 18 . . Jah rga,ng I f.12D, Heft 9- l2, 
Ifl.- 2 1 . . Jahrga ug, l H2 1- IH23. I" a m il i e n g e sc hi c h t l i c h cs 
S u e h - un d A n z e i g e 11 h I a. tt , Bei lage zn den ~'arn il iengeschicht
lidwll Bl iittcrn . -1 • .lg. In22, 2, .lg. I fl28. - N achric h t c n d e l" 
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Zen t:' a I s t e J 1 e fOr deutschc Personan- und Familiengcschichtc, 
1. .J g. IWS. - fill Hcft to des 18. J ,t1 I1'gangs: l{cklll e von Stradonitz, 
nZur Geschichtc des \Vu-ppeus des Ceschlechts Ro t h s c hi I d." Hcft Il : 
vo n den Volden, Stam mrc ihc de r Frcihcl't'en d ' 0 r viii C v 0 n L (l w e n
c la n. Heft 3 des lD . . Jahrgangs: Du-uch, nNo rd- und l\'littcldeutschcs 
l3Iut in dcm unlcrfrii nkischclI Flcckcn Winterhausen am Main" (darin 
B ei l sc h m id t aus Barchfcld IG43 , Hr e uh awcr aus WitzeD
hauscll l648, 1< 0 c h uus WitzCllhausen 1581, 1, a III p e r t aus F nlda 
1610). Heft 1 L und 12: CICIll Ill , " I)io Stammfolge K n od t im Hcssischen 
Gcschlcchterbuch, cin Schuihcis pici der Familicnforsch ung, wic sic 
ni cht sein soU." '-left 12: WCCkCII, ,, ~' ,.anz PhiJipp Fclix GreH und 
dus Ellde seiner Wlirde a ls kai scrlicher Hofp flllzg raf' (darin Ein iges 
li bel' die H ofllfalzgrafenrechte der Frci herrell v 0 n Boy n e b u r g 
] G53, IGm, 1737), Michael, " .loha l1 l1 .lu Rtus Wi n c k e lm a nn, ei n 
Ge nealoge des 1.7 . • Ja hrlmnderts. " ::>' 1 . .J a hrgang, Heft 1. - 8: Freytl1g , 
" Die Se ife rtschen Sta mmti.Lfc lll geichltc r I.entc, darin all erhalld 
lI essisches, z. B. Hey land llnd Licb k-n ccht in GieBcn, Schudt :.tus 
Fried berg, Ursi nus a us Deise l, vieles aus Vran kfurt. A. v. d. Velden, 
.. Die Ahnentafe l fii r Gocthes F reun din Cha rlotte von Stein , gebornc 
vo n Schardt" (ih re Mutter , eine 1'ochter des Hcsscn-Casselschell 
Oberstcn und Obersalzgrafen in Soden, Wilhelm v. I r w i n g). Na chrll f 
uuf G. Frciherrn Schenk zu Schweins berg. Hcft 4- G: Wcrwach , 
" I\ u rp fiiiz ische Ko ioni sten i ll de r Mark Brundenh urg" (daru ntcr : 
I-I eldmann aus Bill ertshauscn). - 1n dcm Such. und Anzc igcnbiatt, 
Hcssisches, z. 11 . unter den Namen Horst, Mentze r, v. Berl epseh, 
'l'hilenius , vo n F rankenste in , Halberstadt, Ifeppe, Bode, Arcula ri us, 
v. Gi lsa, v. Geyso, v. Dalwigk, Pla.tz, Schcffcr, v. Heydwolff, Achen· 
bach, Kroschcl. Beft 7- 9: i( netsch , " Ullebenbiirtige Nachkommc n 
west- und mitteldcutsch cr Herrcngcschlcchte r (Epstciu , Hanau, Pl esse)". 
lfcft 10- 12 : Besprcch llng von Robert Sommcr , I1 Familienforschu ng 
und Ve rerbungslehre", 2. AutL 10'2'2, von v. Klockc. - Nederla nd 's 
P atriciat, 12. Jg. 192 1/22 (dari n Haua uer F,lmi lic van AJphcn, ur
sprGn~li ch Si mo ns). - Victor WGrth , "Wappcngcschichte der Familie 
Mcrck ' von v. Klocke. 

184. lllittciJungcll der lVos t~l outschell Gesollsclmft fiir Famllion
kUlIde, Bd. 2, Jl eft 8- LO, l D20/21, Jld . S, Helt I- D. U12 I/23, 4'. -
Nac h r i c h ten d e r W es td c llt sc h e n G ese ll sc haft fnr 
Fn mili c ll 'k und e, Bd. T, NI'. 1- 2 , 19'2;'1, 8°. In N r.8 u. Nr.lO 
vo n Bd . 2 E. vo n Oidtman, " L u d w i g vo n Siege ll , der E rfind er 
der Schabkunst beim Kupfe rst ich , und sein GCiJUltSOlt (de l' Aufsatz 
vo n F. GundJach im Hesseuland ISm, Seitc 6(;- 68 dem Verfasse r 
ni cht bekannt) , K v. 0.: ausf iihrli che Besp rechung von Otto Forsts 
"A hnen proben der M<linzer Dom herren" (1!lIS). Bd. 3, '·left SI !): 
Hotscheidt, " Die ilektoren der Ulli versit5t Dnishu rg, da run ter Hei nri ch 
Christian de Hell ui n, geb. 1658 in Schliichte rn , 1f195, 1703, Hcinrich 
Phil ipp Zannschli ffer aus Ma rburg .1727, Joh , Albert Mclchior, geb . 
172 1 in lIanau, .176 1, 1772, 1782, Blasi ns 'M'errelll 1792, 1800 (seit 
1804 in Marbnrg). 

l85. Uolnnd, 2 1.. Jah r~rlll g 1!l2O, 22. Jahrgang ID2 L - In N r. 12 
des 2 1.. Jahrgangs: "Eiu Beitrag zur Genea logic de l' Famil ie v 0 n 
Vi r m 0 n d" (Heldmanns g rund legendc Arheit nbe!' ,. Das Geschlecht 
von Viermiinden ... " in d iesel' Zeitschrift, Bd. 37, l OO3, Scite 

. 89- 2-2'2 ist dem Verfasser ni cht bekannt gewcsen). 
186. }Iittf'ilungen d es Holand, 5. - 8. .Jahrgllng, J!r20- 2'd. - In 
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Nr. 1 des 7. Jahrgangs H. Buttc, "Ncuerc FamiJicngeschichten" 
(darin 11. a. BesprcclllUlg der hessischen Fllllli liengeschichten 
H e uscr und .E ll e nb c rg c r , fcrner Bcri cht iiber Vortrag Dr. 
Beckcrs iibcr das StRdlarchi v in Alsfcld , Bcsprcchung Hutlcs von 
Losehs Gcschit-htc dcs l{urftirstcntulll s Hessen; in Nr. 2 Bcri cht 
iiber eincn Vortrag: lI essemcrs iiber seine l28stellige Ahnentafe l 
und von v. i"o ll cnius libel' das Niddaer Kirchcnbuch, in Nr. 4 Kolb
Illtlllll , "Dic Gcs:lIldtcn ZUlU franki schen Krei stag 1637 bis 1696", 
da rin auf Seit.e 37 viclc Schreib- oder 'LeseJchlcr : WolR von r oden
warth , ni eh! Wolf VOII Fodellwarth , Carpzowius, nieht Caqlzowig, 
Goeddaeus, nicht GoecJlag: (I), S i.dinus, ni eht Si.ding, v. Wcrsabe, 
nicht v. Wers<t bcr. Emllich verstrcul Iwss ische NUlllcn wie OUns te , 
v. lI arsla ll , Feige, Scheidt , BrclIll er v. (;eroldslein . Im 8. Jg. NI'. 1: 
Nachriehtcn iiber das Freihcrgcr Miillzllleistergeschlecht Hausmann 
im 16. und Hi . .Iuhrhundcrt. Dllzu vc rweisc ich auf die Casseler 
MUnzmeistcrfamil ic lI nusmunn im 16. und 17 . . Jahrhundert. In Nr. 2 
("Hessische und Frllnkfurter Nummer") v. Foll cnius "HeitrHge ZUT 

GCl1eruogie der Fam ilie Follenius", StUck, Gelegenhei bifind linge 
all ~ Kluhessen (llllmcnhausen, Lippoldsherg, Trcndcllmrg, Hisch
IIitUSCIl , :Eschwege, Grebenstei n) ; hin und wicder hessische Namen, 
z. B. ligen , Wagehals , Zielfelder. 

L87. n e r dc utschc ll e r oid, 62.- 54. Jahrgang 1921- 192'&, 4°. -
111 Nr. 9/ LO des 52 . .fahrgangs Walthcr Maller, " W:.tPIlCnilnderungen hei 
Geschl echtsve rzwcigungcn" (die K II m III e r e r v 0 n WOI' III S ein 
Zweig der von Hiideshcilll !) . In Nr. L des 60 . . hthrgangs W. VOIl 

Rilltelen , "Entstehu ug lInd :EnLwickl llllg des WllpJlcnsiegels des Pa
triziergeschl cchts v 0 n Rill Le I e ll". Hesprcl'llUlIg von Wu rths 
"Wappellgeschichte der Familie Mer c k" vou W. Muller. In Nr. 2 
Wiirlh , " Ocr letzte Gral zu Ni d d a" (Karl , Graf zu Nidda , Sohn 
des Prinzon Heinrich von lIessen und bei Rh ein, gost. 1920). lI en
ning!!, "Dic "Ehe" des kOnigli ch dillli schen Gene ral s uod Staat..s
ministe rs von J-Lu th". In . Nr. 6 WOrth , "Ein hera ldisches Stic.kerei-

. muste r als kllnstgeschichtli cher Behelf" (betriRt die Reste des Grab
mals des Kurflirsten Georg Fried rich van Greiffenklall zu 
Voll rads, gest. 16~), im Mainzer Dam). 1m 64 . ,Jnhrgang Nr. 2 
Nnchruf auf G. Freih . S c h en k Ztl Sc hw cinSbarg. 

188. WesHiilischcs i'amili ollllrchh, Nr. L~S, L92O- W22. - In Nr. L 
auch fiir l-I essen van Intoresse : Dr. W. Menn, ",I u ng -S ti ll i n g H A hnen" . 

lSD. n Clltsches 6eschlechtcrbuch, herall sgegehen von Dr. JUT. Bern
ha rd K 0 ern er, 33.-44 Band, Gijriitz 1920- 1923 : 33. Band, Ober
sii.chsisches Geschlechterbu ch , bearl.l. van P . von Gebhardt, 34. nand , 
HeuUingcr Geschlechtorbuch (1), bearh. van 11. Wiest, 35. Band, 
Bcrgi sches Gcschlechterbuch , bearb. van E . Strut:l, 3G. llud 37. (aU
gcmeiner) Band, bearb. von B. Koerner, 38. Band, SauerHindi sches 
Geschl echtcrbuch , hearh . von A. Liese, f.m. Band, Magdeburger Gc
schlechterbuch , benrh. VOIl E . Machhol z, 40. Band, Pommcrsches 
Gcschlechterbuch , hearh. \'o n H. Scheele, 41. Band, HeutJinger Gc
schlechtorbu ch (2), bearh. von 11. Wiest, 42. Band, Deutsch-Schwci
zeri sches Geschlcehterhuch , hearh. VO II V. Ambergcr, 43. Band , 
Schwfi.bi scll cs Geschlcchterhu ch (3), bearb. \'on 11. Wiest, 44. Band , 
Hamburger Gesehlechterbuch (6), hearb. VOll A. W . . i.uttcroth und 
1'h. Will. In Ban d SS Gcne.tl ogio der aus Eger s tnmmcnden Fa
mili c Brunnc r , die s i ch UIll 1600 viermal mit der Familie Wo l ff 
\' 0 n To den war t h verschwa.gelt hat und iluch sonst manche Be-
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zichungen zu H CS SCll , bcsondcrs ZlI Schmal kaldc lI hallo (D 0 h i e s , 
I(o rocl' , :)te it z , !"u e h s VOIl Bimbach), und die del" Fa milic 
I{ iih n e , aus der der splitc rc Genera l der Artillcric OUo Victo r 
Kiihne 1882 Maria von E sc h wog-e, Torhtcr dcs ,l oha UIl Hudo!! 
VOII Eschwege und OCI' FrieilC'rik c G r i III Ill , Ludwig Elllil Grimrns 
Tochtcr, gchcimtct hat. In Ba. lld 34 Geneal ogic del" iWS 8chnl<ll 
kaldcn stammcndcll HuchdnH~kcrfarnilic Fie i s c h h II U C r (Illit iiJt.crclI 
Bi ldc rn von Schmalkaldcll ), tlantl allf Seite ~O-!)l einc Ahrwnfafe l 
zu 1G Ahncn des Fcrdilluml'<' ricdrich von Bicdcnfcld (1764 hi s 
1834) und anf Seite ,j1}2 -405 vine Ahnentafcl zu l28 Ahllcn d el' 
Anna Clara. Wilhellllillc Se h c i b I e r (darin hcssist il c Namen wic 
Haberkoru , Feuerborn, Ment1.cr, Ort h). In B,Llld 35 gelegentliche 
hcssische Bezichu ngcn , so S. 24U VO Il Schulzbar g cnannt l\lilcbling, 
Soite 450 U itt rillgbausc lI ) Seile 528 Seheible r, Se ile 573 tichcnck 1.\1 

Schwcinsbcrg, Scite 487-~!)7 cinc 12t!steiligc Ahncn!a.flll del' Adele 
Leverkus geborenen S c heihl cr {ge horf'll 1880. 111 Ba.nd 3G die 
nassa,ui sche Fami lic Dilt.hcy, d ie Fa.milia F racb <IU S Hesseldorf 
bei Gelnha uscn (Wiichtcrsha,ch, Hallttu ), di e 11 ~L r t w i ~ aus Co rlJadl , 
d ie USC JJ cr (11) ausSchotlc ll . In B,tnd tl7 in der /\hnc l,hl,fel dcr 
Familie A III b erg c ri crschcint d ic Griiuhcrgcr Familie Krcutcr 
( t7./ 18. J:thrh.), eill Zweig der Famil ic Ambergcr III aus Grafon
steinbcrg bei Gunzenhauscn kommt illl t8. Jahrh . nach Griedel bei 
,,' riedberg, dann nach Frankfurt a. !\T . In Ba uti 3n fiir Hcssc lI 
am wicht igstcn die ~I agdebu rger Falllilie N,Lthusius wegcn ih rcr 
Vcrschwiigerullg !lIit den .Enge l ha. rd ill Cassel, dann bei den 
Everth eine Kru ushaarsche Ahnentafel, fCl'ner vcrstrcut Na.ch ri ehtc n 
ilber Arnold , v. Dornberg, E ll cn iJ crgcr, v. Gschwege, v. Gi lsa" lI ur
uier, 1·lul1 fe ld, v. T~i n si ngcn , Mal sius, v. Sehl i!z gell . Gu rz, S ilber
sehla.g (i n Wanfried ), Weitzel v. Mudcrsbuch. III Hand 40 gc
Jegelltlich hessische Nllmen, so F li eB bach, J ii ngst, KHi h, Krausgri ll , 
Pau li , Prc\'ot, Rothamel , (\'.) Scllcelc, Scip, v. Waldeck. Die Mecklen
burgische Gla. smachcrfamilie Strecker, (So 584) stammt s ichcr aus 
GroBa.1merode, wo der Nam e Strecker nebeD den Clndcrcn GHisner .. 
!lumen wie GUlHlIa.ch, \\'ol1zel , I<unfhold , Seit z, Becker, Kunckel etc. 
oft vorko mmt. In B It n d 4 t vic le hcss isehe BezieiJullgen bei der 
alten Reutlinger Familie El we r t , von der ein Zweig seit Endc des 
17. Jah rhundert.s im DanllsUidti schen Icbt. Ein gntes Portrli.t zeigt 
den Hofprediger des Lundgrafen J ohann VOll Hessen-Darrnstadt ZlI 

Eppstein Hans Phil ipl} E lwert (t621- lGD8) J)cssen Frail i\l ,Lrga.
relhc Ursula Ohemlin wu rd e, £Iu s kann hier hinzugefiigt wcrden, nm 
6 . . Ja.n . 1621 zu GieUel1 getauft aIs Toehter des Uu chd ruckers Caspar 
Chemlin und der Ursll !;L geh. Wiederho ld, deren Vilter e in Urnder 
des berilhm ten Kommandrullen des Hohentwicl Courad Wiederho ld 
aus Ziegenhain gewesell ist. Fur Hessen ist da.nll noch hesonders 
wichtig Noa.h GoiUried Elwerl (1807- L873), del' 183 t dje Krie
gersche Bnchhandl ung in Marburg ti bernahm, die dunn durch seinen 
Noffen Wilhelm Bnum II nd dessen Sohn GoltlicL Br;wJI uuf ihre -houtigc Il uhe geiJracht worde n ist. In Band 42 Deggeler au s 
Hinte ln (S. 47), F ri edri ch Gntf v. No rmanll-Eh re nfcls ( L784- L822) , 
Gou\'e rn eur des Landgraien YO U Uessen-Ph ilippsthal (S. 49), Adolf 
Kahl aus Cassel (S. [37), lIa ns Jacob Wolff (1G82- 1753), Hessen. 
Casselischer Drago Ll e ri cutnu nt (S. 526) !lnll (\'01' S. 5(0) ein ganz 
wunderhiiLsches Bi ld der Barbara Schulthell geb. Wolf ( L745- 18 t8 ) 
nach einem GemaJdo von Johanu Heiurich Wil hclm 'f'isch bein \'011 

• 
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17S1. To Band 43 gclegentl ich Fa lll ilie Finckh in Wolfsanger, 
Tiibinger Theologcn-F:ullilic Krafft aus Mcngeringhausen in Waldeck. 
10 B a nd 44 Menlzur·schc Ahncntafel (S. I.OG) , Huhn in Spangen
berg, v. Stuckrad, Falllilic [(elter aus Schmalkalden (ganzc GenClL
logie), Ahllcntafel Lcithiluscr aus dum Walduckischull (S. Hill), Becker 
<tus Adorf, viel Frallkrlltt{~ 1" (I'assavant, Zieglcr, de Bary , .1 ordis etc.) 
in einer Ah rc ns-Lutteroth ·schclI AhnentHJel. 

100. Hcrbert de nal'Y, Bei lrH,gc zur Gencalogic Altfra nkfurter (1) 
Famil iell. F ran Uurt IU:2-2. 2° - Eill e Fustgauc zur goldenen Hoch
zcit des E hcJl ilars lI oill ril" h de Bar y unt! ]Vlarie Th erese J ca n re 
lIa ud am IS. ,lu li I~J:2:l , in Uestalt {'ine r sehr w<) it zurilckgefllhrten 
A hncntaCc l der 4 Gro!.le! tern des 11 e ra. lI s~I'I)lJ r s , uii III I ieh des genann ten 
Ehepaares lint! des EhepaMcs All'x;tmicr Wolfg:a ng August Os t e r
ri et h ( tS51- 1882) lInd del" Fall llY ()sterricth g:l'U. tic Neufv i l l o 
(geb. 1851) , mit genealogischen Na.chrithtell iiber dio in den 'I'afeln 
vo rko mmenden Famiiicll . Da.s prilchtig ausgest<lttetc Hu(~h enthiiJt 
viel auch fill' unser Geuict Wi{lhtiges l\late rill l, ntllllcntlich Ober die 
fran zosischen uno lI ieder l ~indischen Familicn in Frankfu rt ll nd I-i anau. 
Au t der 'I'alel 15 erschcinen auch Gocthes GroUclte rn .lohann Wolf
gang 'fextor lmu Anna Margaruthc Li ndheimer. 

HI1. Bi ckersche Nachrichtcn, 1.- 3. Jah r .... ang 1921 - 1923. -
Darin u. a. ein iohaltrciche r Aufsatz Yo n 1)1". med. Eh renpfordt, 
"Die Bi c k er in A m oneb u rg", und eine Zusammem;tellung des 
Herausgebers Fri edrich Bicker "AlIR allen ZU I' Zc it im llayrischcll 
Staatsa rchiv zu Wii rzburg Lefilllll ichcn Aktcn des ehemal igell Knr· 
Illai nzischen Obcl"amt.'l AmollCLurg: in Il essen" . 

lD2. V 0 rf a. h I' e n un d N ,t,C h k 0 III III U 11 de s Bur g g U, rt n c r s u n d 
Kr c i sgco m cte r s H ci n ric h Ca,rl Bindcrn,Lge l i u Fr i o d 
bel" g (H e s se ll). Anf Gru nd der J(irchcnbii cher zusaTnlll engest.ell t 
VOIl Archivl'at Dr. Fl'itz Herrm:l.IllI , Staatsarchivar ill Dan ll stadt. 
L Blatt (Darmstadt 1921). ~ Bis zu dem genanntcll I-feinrich Carl B. 
nul' Statllml'ei he von Vate r lt uJ Sohn, vou cI a ab Stammtafel. Der 
Stamrn vate r Christoph B. slarb 167G in Wol fis (Sachsen - Gotha). 
Sein Enkel .loha nn Nicola"s B. (l G97~ 1767) war Kaufmann ill Kassel. 
Er hinterlieU in KasseJ und H an aLL eine zah lreiche Fami lie, die leide!" 
<LL1 f di ese Talel nicht' mit aufgenomm en ist. 

1~3. F amili e nbu ch d el' Fa mi l i e .Ja kob B l' aue r So hn v o u 
\V e nd c n iu s Br a Lt e r .M a r L u I' g - \V ci d c tl h .t" s e ll a. d. L. .A uf
~esteUt voo WilheIIll Urimcr-Aurich. Schnnberg J92'2, P rivatdruck. 
U5 Sciten. - Ein li euenswiirdiges FamilienLuth , das auf miindlicher 
Oberliefenwg f" /lend den jetzt lebcnden Glicdern del' Famil ie iiber 
die E rcign isse in den letzten 100 Jahren , di e diesel' Zwcig del' 
Familie SChOll au /lerhalb Hessens, in Aurich unu F iirst.enall , geleb t 
hat, bcrichtet. Leidel' ist der gCllealogisd lc 'feil des Buchcs vo lJ 
Fehler. Die I?am il ie llmucr hutte bis ins 15 .. lahrhuudel"t zurtick
ve rfolgt wc rden konnell , uer Vc rfa R~c r li nt si ch uuf die Zeit ~cit 
dum Rnde des 17. Jahrlwndcrb; IJcs<:hriinkt, a.ber sei n Gew[h rsllI ann , 
dCIlI er die Auszugc <tus dem A·laruu rger Kirchenbu (' h verdankt, hat 
ihn · schl echt Ledient.. n or llltgebl ichc Wendenius Braue r heillt in 
Wi rkLichkcit Wcndclinus, er " i~t alii 2f). April 1725 getlluft (nicht 
gebol'en) als Sohll des Metzgel's .Joha nll (nicht .Iohan lleLmich), 
d.e l' am 6. Mai 172'* (nicht am S. September 1720) J ustina Christilla 
Eleonora, 'l'ochter des Wendelin Klei n (nicht die Mctzgerswi twe 
Harbara. Justina Schmidt) gcheiratct hat. Johann ist nicht im No-

-
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vClll ucr l GSS geboren , sondcrn am 19. Dczclll hcr I.(lV7 getauH, sein 
Vtttcr wur del' Mctzger Johann ll cinri ch (nicht Johanncs) ll.-aller 
IInd seine Frau Ann;~ Dorothea (nicht Margarctha). Zu den :.Iufgc
ziLhltcn G Kindern de :..: Wcndclin kOl11m t noch cin am ~. Alai J 7Ul 
getaufter Sohn ./ohaHIlPs, d<l s 1. I( ind E lisaLeth Claudinc ist .Lnl W. 
(ni cht 20.) April 17G7, da s 5 . .Johann Con rad (nicht Johann, COlll"<ld 

.Jakob) am 28. (!licltt. 15.) Fcbruar L7()9 gebol'en usw. 
1U4. Adolf Itc nf schler, Z ur Fam i li c n gesch i c h te ti e s Refor

Illator s .J Oh'IIlIlC S Br Oil?,. Tiihingcn 1!J21. - Sophia , die '2. 
Tochtcr des Bcrorllwtors .Iohannes Brenz, W,tr di e Frau des 1528 in 
Grlillucrg geuorencll D. Ebcrhard Bid e n b a c h (gcst. 1597 ab Abt 
ZLI BCUCll hu,u scu), tlessclI V,de r .l ohann Bideuba,ch 1534 mit Herzog 
Ulrich am; II csscn lWI'll WU rlJomlmrg iibergcsicdeJt wa r. Des Vatel's 
Muttcr war Marg:arc llll" 'i'ol'iltcr li es .lohannes WUrttcmuerge r (gcst. 
10(4) ,HIS griift ich Wiirttcm hcrgischcm GeblU t, dessen Frau Walpurga 
von Heisch;tch Will' 147G (?) al s lIofdatllc mit Mcchthild vo n Wiirttelll
herg a ll den hessitichell Hof gebltllllcn. Eberhard Bidcnbach unci 
sei ne Br-lider, del' Stnttgarter Stiftsprcdi ger IHld I<oll sistorialrat D. 
Wilh elm B. (gest. L572) und D. Bld thasa r B. ( 1 5B3~ t578), Propst 
in Stuttgart, SQ wic di e spatcre Bidcnbachschc Nacllkolllmenschaft 
wcrden in dem inhaltreichen wertvo llen Iluclt e ausfii hrlich belmnd elt. 
- Ubrigcns findet sich im Staatsarchiv zu Dunnstad t in del' ails 
Ayrmunns Nnchlal} sta mrnendcn Handschrift, NI". 200 ;mf Blalt l27 
eine Stammtafel mit in teressante n VeJ'wlIndschafts iJezichu ngcn del' 
Hidcnbach 7.11 den Famili cn von Petershcim, Drth , Sinold gcnannt 
Schlitz, von Bicdenfcld nsw. 

195. Da. s W e rden un sc r c s G ese hl ec h t s. Wahrheit und 
Diehtung. Vo n Ludwig ,'on nutI zn Uuttlar. Buttlar 1922, Privat
druek. 14 Seiten. ~ "Dl.lS Ziel, das sich der Sta.mmesii.lteste des Gc
schlechts gesetzt hat, die chatti sch -buchonische Bodenstandigkcit 
seines Stammes darzutun llnd di e F abel von der cnglischen Herkunft 
zu beseitigen, ist ri chtig, fOr d ie Wissenschaft hat Ube r den Unwcrt 
dieser .Legcnde aber niemal.s ein Zweife l bes tanden. Ocr Weg, der 
zur Erreichung des Zieles in dem Heft beseh ri tten wird , ist ni cht 
del' richtige. P hantasie kann nicht die wisscnscha.ftlichc Forschung 
erset-zcn. Ubersch rifteD wie "W llotanslar", ,,\\' uotansberc" "W uotanslar
Huttlar" lassen schon ahneD, was fOr gefahrlichc Annahmen durch 
diese in ansprechende Form gek leideten Erzahlungen in di e alte 
Famil ie VOI1 Huttlar und damit in we itcrc Kreise geb racht wcrden. 
ner Anhang " Ein Lehcnsbi ld aus uenercr Zeit" nud "Ein Lebens
cnd e", dcr di e Lebcnsbildcr des Flirstabtes zu Fuld;t Fricd ri ch \'on 
iluttlar, I G79~ l7:l5 , uod des Fricdrich Carl Lorcnz von Buttlar, 
geb. 1768, gcfallen hei El'benl1ei m vor Mainz 1793, bringt" ist sehr 
dankenswert. 

19G. Gcschic h te d e r Familie vo u Dalwigk , von t Friedrich 
Frciherrn von ))nlwigk, Gencralmujor z. D., Hcft 1 ~4, als Manu
skript in Maschincnschrift gedruckt, 1!J20~ l922, 2". - Ein Work , 
dcssen Nichtvollenduug cinen dUl1 ernden Verlnst bedeutct. Ocr Vc r
fasser ist mi tten in del' Arbcit am 31. Oktober 1922 gcstorbcn. 
Eine eingehcnde Besprechuug kann hier ni cht gegeben werden ; ieh 
will nur daranf hinweisen, daB das Stattt,sarchiv in ·Marburg einen .. 
Durchschlag del' trefflichen AusfUhrungen besi tzt. Dalwigk war 
ncben Gustav Sehcnk zu Sehwcinsberg , del' uns cbcnfaUs 1922 eut
ri ssen ist, einer del' wenigen Genealogen llcssens von wirklich 
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Wi:;l:iCllSchafU icher Bcdcutung. Seine hier in 4 !l ortell vorl icgendc 
Gcschichtc seines Gcschlcchts soll tc lIur cin Vo rl littrer der vo n ihm 
und dem Kg!. Bibliolhckar GraJen RchlJilldcr gcplaut.cn und vor
bcrciletcn, groB a ngclegtcn Gcsch ichtc der Dalwi(.\'k scil1 ; da nun 
die i-Lerausgabe dieses groBcn Works jetzt k;mrn mcllr 1.11 Cl'wartcn 
ist, rniissen wi r lIns dankba r des die Gcschichte hi s ius l u , J ahr
hu mlcrt fiih rcnden OruchsUicks frclIcn , nach dum wir UIIS vorstcllclI 
konncn, was wir mjt dem vo ll sHind igcll Werkc wiirdl'T\ NhllltCIl 
hllbclI . Die vu ilig aof dell Urkund(J ll , beso ndcn; del' llal wi~ksdlCll 
Familicnarchi ve nnd del' Slaahmrchi\'(, 1. 11 Marhlll'k ' Miill stcl', Diisscl
uorf, Miillchcn II nd Wicshadl' lI , ' lU fgt 'halll.t ' Arbeil IJrill~t aim' g il t 
Icsbarc D!u'stcliung un l! 1. 11 jPlil'1lI Ah~ chll;t.l, !';nc Itpih c VOIl illha.\t,4 
rc ichen Alllncrkun!;cn 1Iml Hdc~i ' l\ . Dit) (ilil'd('nLl\~ dcs Wm'ks ist.: 
T. "Urspnlll~ 1111<1 II crkunrt der l<'illlIi lip" k nit!'s Allflrott'1I 1227, 
~Iilli steri a l cn des St iHs Korvcy, Stamltlort das jc tz. t, vl'rschwlllldcnc 
Dorf Dalwig lJei Corbach), 2. "Wiil'ti igu ng des ~t .aJl( l cs der Milli stc4 
ri a len" , 3. " Die erste Slammreihe (Generation) dC' r von Ualwigk ", 
4. "E igengut, Manngut und Lchngut der Ministcria len", 5. (Weitcre 
Nachrichte n liber die Cl'ste Gene ration), 6. "Politi schc VerhlUt ni sse 
ill Dcutschland uOlI der naherclI Umgebu lI g von Waldeck" (in dcl' 
1. Halite des 13. Jahrhundcrts), 7. " Die 2. Generation de l' Familie 
von Dalwigk" (besonders Hcziehullgen zu den Gntfen von Wllldeck , 
se it 1267 die bis dahin !(onrcy zustche ndo Dalwigkschc Hurg Lichteu
fe ls in ih re r H:.md nsw. ; Exkurs ii lJer " Rittor uud Edelknechte", 
Wuppen4 um.l woh l Sllllllmesgemeinschaft mit den von Reckcring4 
hllll sen), 8. " Ocr EIgars4 oder Adorfcr Ast hi s l*lti", 9. " Dietrich 
IInd Reinhard von Dalwig, i\ btc VOII I(ol'vcy" (sehr wcrtvolle Nach
richtcn iiber'die Geschichte des Slifts Korvoy im 14. Jahrh undert), 
10 . " Del' Elgars- odcr Adorfer Ast., Fort setz.un~ IInd SchluB". 

197. Stam mt afe J der nieder s H,c h s i :';('i1el1 F ,tmilic Diete
r i ch s. Nach ttmtlichen Quellcn bcarllt'itct VO II Ernst Johann 
DI e j erichs, Oberstl cutnant a . D. in GOll i ngC' lI . HI a lid vo m 1. August 1923. 
Ein Rl att in Mappc, roit bcigcgebcll clIl bUlll cn Wappen . - Stanlln4 
vater des Geschl ec)lts ist Hermann Dicl.crichs zu Ncustadt am Riiben
lJergc (um 1480- 1500 bis nnch 1554). Bczichunp;en zu Hc sscn hat 
cs durch die 1632 in Marbnrg geschlosscnn Ehe des Bmunschwcig.
I.iinelJurg.-Ccll ischcn Gcheimcn H!lts \)r. jur. Hcinrich Dieterichs 
(1604- 1ti69) mit Cutharina. Ge rlach hckollllll cn, del' Tochter des 
Professors zu Giei3cn, danll Rcgicrungsral s zu MarlJurg Dr. Helfrich 
G c r l a. c h (t 1636) aus seineI' I(; 12 Febr. 17 Zl1 'Kasscl gC4 
schl osscncn 2. Ehe mit Catharina , 'l'ochlcr des Kllnzlers Heinhan1 
Se h c f f e r und der Murgarethc ~cb . Il cintzenberger. ]n spiiteren 
GcnerationcD kommen noch gelcgenUichc Berii hrungen Illi t hess ischen 
FamiLien vor, so ist die Gatti n dus BC:ll'beiters del' Fumilie vo n 
B 0 nth e i rn cntsprosscn, die lI essclI4i(usscl im 18. J ahrhundert zahl4 
rcichc Beamte lIlId Oflizierc gash'ilt IULt. 

198. Die Stummtafe l n d er i"amil i e vo n Diiri n g , allch 
F I' a i h e r I' e It v 0 It DUI' i Ill!; , ~. rei her I' e n v 0 n I> ii r i u g 4 It 0 sa n 4 
kl'a.ntz u nd Gra.fen von lJiirin g. Hcrausgegcbco vo n "urt 
\'on I)iiriug, 1920. GroB 2 °. - Diese dem Il iedersachsischcn Uradel 
des Erzbistums Bremen angehijril!;c Fl.Hnilie hat mit Chrislo}lh v. D. 
(i' vo r 1678), der mit AnniL Sophia. Schenk zu Schweinsbcrg vom 
Schmitthof (nich t "Schmisse" , wie a.uf Seite 61 ste ht) vc rhciratet 
war, Bcziehungell zu Hassell lJekolU men. Scill E nkel Chri stop h Otto 
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(1631- 1770), Sohn des Otto Mngnus v. D., hatte in 1. ]~ h c soit 
1719 cilia Walff von Gudcnbcrg zu r Frau, uud sein 2. Sohn Belledict 
(1660- 1732), Hcssen-l)armsUldt. Obcrsti cutnant, erwarb durch seine 
1693 mit Johanna Louisc VOIl Sell a geschlosscnc Ehc das ScWoB 
Friedelllauscn an der T .. ahn , dns hi s in die Mitte des 19. Jahrhunderts 
in sciner Familia gebliebcll ist. Einigc and ere hcssischc lleziehungen 
fiDd en sich auf Seitc 47 (va n Lindau aus Spangenberg), Scitc 57 
(Hopf in Hanau), Scitc 105 (van Hohenha uscll und von Oohs) , 
Scite 109 (von l-I ansiciu ). Suite 110 (von Oeyso), Seite 11 3 (van 
Hundelshauscn). . 

199. Haus Gr af,B cit r a.goz urG csc hi c hL c d cs Ge sc hl cc htc s 
d c r E ll c niJ c r ge r (8. A. a,II S dam Handbueh des Krcises Mel~ 
sungen 1922). - Des Verfassers fltutter ist eine ElIenberger aus 
der Neulllorscher Linie des ails 1I 0mlwrg nac h Melsungcn gckommenen 
Gcschlechts. Di e Stammtafcl rcicht ctWiL bis 1450 zuruck uud is t 
mit Sorgfalt bear:bei tct. Das Geschlccht ist abel' so weit in Hessen 
verbreitet, daB naturgemUB in der 'l.'afe l sehr viele Liicken si od und 
lIoob viel Naehtrage geli efert werdell konncn. Jeh moehte nur aliI 
einige Orte hinweisen , wohin si ch der StUlll1ll nod vcrzweigt hat, 
so DensbeTg (aus 1:I0lllberg . UIll 1703), Epstein (1605), Gotts bliTen 
(a us Melsungen 1675), Guxhagcn (urn 1700), Hombur~ v. d. H. 
(2. Halfte des 18. Jh. 's), Liehtcnall (aus Melsungen 1667), Murburg 
(17. Jh .), . N""sis (18. Jh )., llemsfeld (a us Homberg se it 1659), 
Hengshausen bei Rotcnbllrg lInd VOII da 1809 Danzig ; RoBbcrg, 
Rotenburg ( UIll 1754), Welfcrode (18. Jh .). Die Ellcnberger in Frieda 
uod Schwebda. (16 Jh .) , LanguliL, Renda., Kasscl, Bettcnhausen haben 
mit den Hombergern wahrschcinlich kcillcn Zusalllmenhaug, sondern 
entstammen anscheillcnd der Werragegend. - Der vorn unleT IV It, 
genannte SecTetaTius heiBt ni cht Hosperg, sO lldcrn Hesperg, Martin 
BerghOfer (2 . Zweig n I c 1) war n icht Schu.ltheiB in Mii hl hauscn, 
sondern in Melsungen. 

200. Stammtafel der Fami l ie Hartnack (Basdorfer Stamm), 
zusammcngestellt von Kar! lIa r t-nack, Elberfeld 1922. - Der Stamm
vater di cser ziemlich wcitvcrbreiteten Familie Johann H., geb. um 
1560, Icbte in Has dorI, dem wegen sei_ner merkwiirdigen Gerichts~ 
linde bekannten Dorfe, bei Vobl. Seit der 4. Generation grlint ein 
Zweig in Laasphe, von da hat s ich di e Familie im 18. und tu. Jahr~ 
hundert nach HesscJbach (Kreis Wittgenstcin ), nach Casscl (um 1814), 
E lbcrfeld und Barmen erstreek t. Eine Familiengcschicilte, zu deren 
Ausgestaltung aber 3uch di e nest.ande del" Archi ve dUTchzusehen 
wlirell , ist gep lant. 

201. Na c hri c htcn der Familicn Horn sc hn c h , HOTn~ 
5 c h u h un d Ho r n s c h u , hcrausgegeben von Dr. Friedrich Horn
scbuch und WiJly Jlo rnschucli , Jahrg. I , Nr. 1- 20, 1923, 2°. -
Der Name Hornschuch fi ndet si eh zuerst in einer Urkulldo von 1335 
in der Gcgend von Themar in Tbiiringen. In Thiiringen h!Lbell uber
haupt die meisten Numenstragcr gcIeht, abeT cs finden si oh deren 
uuch an vielen anderen Orten Deutschlands, ohne daB cine Vcr
wl:Uldtschaft ullzullehmell wlire. In Hessen kommen Familion des 
Namens in Casscl, D<lrmstadt, GroBalmerQ(Je, Hofgeismar, Homburg 
v. d. H. und Oberiistingell vo r. Die Zeitsehrift wird vou ]-left zu 
Heft inhaltreichcr und int eressanter, auch flir dell Fernstehendell . 
Zu NI. 7 und 8 gibt Dr. Ludwig Finckh in Gaienhofen , dee auch . 
in den spateren Heften iJei lrage bringt, eine Einleitung. Das zu= 
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bchandelt. Das hcssische Oorfchcn Jstha lun Fu6c der Wcidclsburg 
ist dCf Stamlllort" llier winl ZlIorst 167V cin Hcmi ch Cla.p gcnaunt.. 
Ein zweitcr Ort, wo wcnig spiitcr dCf Name vo rkommt, ist Alton
hasungen, <Luch in HarlcshauEcn und NicdcrvclImar bei Ca,sscl Cf

schcint del' Name schon lti24. Conmd Klaps zu AJtenhasungcll 
Sohn Johannes crw:trb 1727 da:::; BOrgerrecht von McngcringhilUsclI 
in Waldeck, uod von lIlL a,b spiclte die Familie Klapp im Waldocki 
sehen ciDe nicht IIIlUcticllt.cndc RoUe, sic vcrschwiigerte sich mit 
violcn a.1teingcscsscncll Fam iliclI , wic den Engelhard, Grebe, Hartwig, 
KrclIsier, Lconlmrdi , "011 Nulting, HulJe, Scipio, Stacke r, Suden, 
yon Vultcjus, Wi g,Hld , vo n Wilmowsky und brachtc cine ganze Reih e 
Ui chtigc r Bealllter, Pfarrer, Geleh rtcr ulld Offizic re hervor, ein Zweig 
wurde geadelt. Diu; Bueh bringt im Al1hang 1I . a. die Stammtafeln 
eill er Reihe van ve rwilnd tcll IInd vcrsehwagerten Fami lien , eine Ab
handlung liber das Wappen, Briefe vo n Familienmitgliedern , nod ill1 
gut lesbarell Text eine Fiille vo n schi.lnen Bildcrn , von deDen 
namentlich die Si lhouettcn des Heg icrungsmts Friedrich Ludwig 
Kla,pp (1725- 1807) uod seiner Frau Loui sc Carolinc geli. VOI1 \Vii 
lII owsky (1747- 180 L), die Portrats des Amtsvc rwaltcrs zu Batten
berg Johann ChristO)lh Rubo (16G5- 174,G) und seiner Frau Auna 
Doroth ea. geb. Neuse (LG70- 1748) uod des Uberbiirgermeisters ZlI 
Corbaeh Ludwig Feli x Rube (1708- 1749) ulld seiner Frau Clara. 
E I.i sabeth , geb. Seri ba, sowie des Forstsekrctars Christoph LlIdwig 
Rube (1740- 1779) uud sciner Frau Christian:! Wilhelmine geb . 
Schumacher (1748- 1807), daon die Naehbi ld ung einer reizvoUell 
Daguerrotypie van 1846 der Familie des Ludwig Klapp i'n Saehsell 
berg zu nenllen si nd . 

204. Di e N aehkollllll ell va n Jean Picrrcl\1artin (L674 - L7 60) . 
Ma.rkneukirehen in Sachsen 1922, 4 o. Neuauflage der 189G VOIl 

Professo r Ernst Martin in Strallburg zusammengestellten Ubersieht, 
besorgt von Pfarrer Kurt .Ma rtin in Markneukirchen im Au.ftrag 
des Familienausschusses des 1922 neugegr ii ndelcll J . P. Martinschcn 
Familienverbandes. - Einc Naehfahrenia.fe), die eine Menge be
kannter hessischer ~"'n lll i l; en IUld Personli ehkeiten enthaIt. 

205. Nach ri ehten d es .1. P. Ma r tin sc h e n Familienverbande s, 
E. V., Heft 1 u . 2, 192'2/23. ~ Darin auller al lgemeinell Naehriehten 
ilber die Familic uod ihrell Zusammenschl ull im Heft 2 ein sehr 
guter Aufsatz des Marburge r Studienrats Ernst Martin iiber "Die 
Herkunft der Famili e M.utin und das Leben Pierre Martins (lG74 
- 1760)" auf sicherer urkundli cher GrundJage. Danach ist Stamm
Vatcr der um 1686 nach Hessen gekommenen Famili e Jaques Marti n 
,lUS Abries en Queyras in dcr Dauphine, t 1698 Okt. 25 in Karl s
dorf bei Hofgeisnmr. 

200. Mercksche }"'amllicll-Zeitschrift, Bd. IX, Heft 1, Mai 1023. -
Schriftleiter ist seit dcm Tode des Pfarrers S Jl i e B (192l) Arehivmt 
Dr. H e r I' III ann in Oarmsta.dt. - feh fiihre dies Heft besonders 
hier an , wei l Herrmann dureh Auffindung eilles sehr weit zw·ii ck· 
reiehenden, bis dah in un bekannten Hammelburgc r Kirchenbuches 
oille au.Berst wiehtige neue QueUe ersch.l osseH unci die ihm daraus 
zugcJlossenen Ergebnisse in cinem sehr inhaltroichen Aufsatze libel' 
" Oic Hammelburger .Me reke und ih re Herk unft" (Ill it einer ganzell Reihe 
von Stamm- und Ahnentafeln) in di esem Hefte verarbeitct hilt. 

207. Ma..x-imilian Iluff!:lchm.itl, Be it r ii.ge zur f... ehe n s b cse hr c i
hun g und Genealogic Hau s M ic hacl Mosc h e ro sc h s 
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IInd seiner Familie. (S. A. aus der ZeitschriJt fOr die Geschichtc 
des Oberrheins 1:120). Zu Z. H. G. 53, 138. - Der Vcrfasser weist 
nach, daB die Moscherosch kcin aragonisches Atlelsgeschlccht, 
sonJern eine schon l487 in Hagenau vorkommenJc biirgerliche 
Mctzgerfamil ic sind. Von des S.ttirikers (Philander von Sittcwald), 
der u. u,. Graf Friedrich Casimirs von Hanau Rat gcwcsell ist, 
Bruder Quirin leben !loch Nachkommen in Assenheim, Burggriifen
rode, Dortelweil , Frankfurt am Main und GroBkarbcn. _ . Im Staats
archiv i'lI<trhurg hattc H. noeh viel Material iiber Johunll Michacl 
M. lInd seine Familic fi nden konncn, so im Hanaucr Hcgieruugs
arehiv Report. D. Oofaeh lOO Nr. 5 (Sbtmmtafel bis zu sc illcn 
Enkeln). Ernst Ludwig Moschcrosch, tlc r cinz ige .Iuhunll Michael 
ilhcrlcbcndc Sohn aus sei neI' ersten Bh e, war (lliUU) mit Il elena 
Margarethc Scip vc rheimtot, clef Toehte r ti cs Arntma.nns ZII Battel!
berg Johann Dani el Seijl , dessell Bruder, del' Sy ndikus Dr . .l ohannes 
Scip zu Wctzlar, auf Goel'hcs Ahnentafel erschoinl. Die AngaJJen 
Striedcrs in seiner Hessisehen Gelehrtengcsehieh te, Bd. 9, Seite 20L ff. 
si nd im allgemeinen richtig. - Vg!. Arthl1r Beehtold, Kriti sehes Ver
zeichni s der Schriften Joh. Mich . Moseheroschs nebst cinem Ver
zeichnis der ilber ihn erschienencn Schrilten. Mit l5 N:~ehbi ldllngen. 
MHnchcn, Stobbe, 192"2, 82 S. 

208. NeuschiiJe rschcs F:uullicllblatt, Nr. 1 H., seit WOO erseheinelld. 
Die Ei nigung del' Neuschiifer zu einem Familicnvc rband und die 
Aufstellung eines sehr IIll1fangreichen Stam mbaulll s seines von der 
WesWUisch-ll css isch-Waldcck ischen Grenze stallllllonden Gesehlechts 
(M edebach, Hallell bcrg,Bro rnsk i reil ell, Ij'ra It k onlJCrg, M arsberg, Waldcck; 
altestc Urkunde von 1458) ist lhLS Werk dos l!JlG ill Itul3land go
fallcn ell Hauptmanns Hails NOll sch i~fer. Die I"ami lic h;~t jetzt ei nen 
MHtelpunkt in einem auI dcm GoUbcrg bei Frankcuberg, wo sehol1 
iiber 3(X) Jahre Neuschlifors wohnen, erriehtetcn kleiucn Familicu
hause. Die FamiliellbHittcr sind natiirlieh in den Ictzten Jahrcll 
nicht mehr regelmallig erschienell . 

209. D ie Ricde se l zu Ei sc nbaeh. Gesehichle des Gesehlechts 
der Riedesel Freiherrn zu Eisenbach, Erbmarschalle Zll Hesseu. Im 
Auftrage der S:untfamilic verfaBt von Dr. Eduard 'Edwill Becker. 
Erster Band. Vom ersten Auftreten des Namens bis ZUlU Tode 
Herlllanns HL RiedcsellOOO mit Abbi ld llngen von Otto Ubbelohde T, 
Albreeht Ricdesel Froiherrn zu Eisenbach 11 . a . Gedrllekt bei Wilh. 
Gcrstung iu Offcnbach <t. M. 1923. [XlI], 372 S. - ~achdem dcr 
Vf. vor drei Juhrcn in eincm Bcihcft die Fehdell ulld Schulden del' 
Briider Hennano Ill. lIod Ucorg r. Riedesel hehandelt hatte (Zsch. 53), 
legt er jetzt den crsten Band der Familiengeschichte vor, der in 5 
Teilcn die Schicksale des i'Ilelsllnger IIUrl Eiscnbacher Zweiges bis 
zum 'I'ode Hermanns 111. l500 sehildert. Dell Stoff licrcrte in erster 
Lin ie das Frhr!. Samtarchiv in LI~lIterhach , dann die Staats:trchive 
in Ma.rburg, Dannstadt, 1I1einingen , Wei mar, Wiirzburg u. :L. mittel
dClltschc Archive; er so li a.usgcschupft werden in cinem Regestcn
werk, das bereits im Druck ist llud die Bc\ege ZlI den im darstellenden 
Teil erzllhlten 'I'a.tsachcn cnthaIteil solI. Solange dieser Urkunden
band nicht voriiegt, wird die wissenschaiLliehe Bel1utzullg der Dar
stellllng im crsten Band etwas erschwert. Manehe Weitschwcifigkeiten 
(z. 0. die Pertinenzformcln auf S. L29 ulld 190) hatten sieh vermeiden 
lassen, nnd manches hiitt.e kiirzer gefaUt werden konnen, wenn dem 
Text gleich die Quellcnbelege beigefiigt worden warcn. Doch er-
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klll..ren sich diose Unebenheiten aus del' Ent.stehung des Wcrkes. 
Die E inlcitung handelt vou del' Geschichtsschrcibung iiber die 
Fumiiic , den Namen (Spitznllmc Rei tesel), das Wuppcn und die Her· 
kunft und ZWllr a us der Marburger Gegcnd; del' zweite ulld drittc 
'('o il vou dom ersten Vorkollllllcfl des Namcns (urkulldlich 12'26) nnd 
den RiedeseIn. zu .Melsungen. Tm l\littclpunkt des vierten Toils steht 
Ritter Hcrmann R. als Amtmanll zu Romfod uurl AIsfeld lInd 
Amtrnann in den Ruchen , als L:wdvogt an der I~ahn (1432- 36) und 
Erbmarschall (1437- 14.63), Zwei Abschnitte Obe I' die J~ehen lIud 
die kil'chlichen Stiftungell hesch li e13cn diesen Hauptteil des Werkcs ,. 
del' dnm bedclltendstcn Trli-gol' des Numcns illl I'il ittel:tl ter gilt, hat 
do ch Hermann , der "Goldnc Hi tter", in J'<lscilelll Aufstieg den GruJIl! 
zur BlUte des Gesehlcchts gclcgt, d<ls wie kcin underes in del' 
Heimat wurzelt und nnr in der lI eilllat zu Hulirn und Anschcn wuchs. 
lrn r). Teil h liren wir von Hcrmanns Siihncll Hel"mann nnd Georg, 
wie sie in hcftigcll Fchden das ErLc des Vuters zu verteidigcJl 
hatten (vg!. Z. 1-1 . G. 53, 133). Ober dell Chronis ten .1oha llll Riedcsel 
des 14. Ja,hrhundcrts, der vielleicht unter cinenl del' .1ol1111l11 anf 
R. 53 ff. Zll suchcn sein wird, ist nichts Gcwisscs fcs tzlIstcllen. 1\liig
li chcrwcisc gchort er einem der Zweige in llell ersheim, C.uuberg, 
Clecberg, Hundsbach, J osbach, Vcrs, Konigsberg null Herborn an, 
di e in eillc lll splltcrell Heihefte Lehandelt werden soli en. Die Register 
s ind ausrcichend. Klcinere Versehen kOllnen hier ni cht aufgeziihlt 
we rden. Mcister Ubhelolale und ein Mitgtied der Farnilie Albreeht 
Biedesel Frhr. zu Eisenbach haben dell grol3ten Teil des BllCh.
schm nckes beigesteuert. Neben zwei bunto n Wa,ppennltchbildllngcn 
sind die schurfcn Siegelnachzeichnnngcn hervorzuheben. Eine Kurte 
des RiedescIsehcll Gehictcs von 1582 ist beigegeben. Druck llnd 
Ausstattung des Prachtwerkes sind besontlers zu riihmen , dcsscll 
Erscheillcll in dicsen trUbste n Zeitcn ein stolzes Zcichcll deutschen 
Farnilicnsinnes und deut-schen Gel ehrtcllflciBes darste ll t: tv. Dersclt. 

2LO. Das PtLtriziergcschlccht von It in te l en. Eine fumilien
\l od standegesch ichtliche Stlldi e. Van \Vi 1 helm v. Ri n telen. Lei pzig L92'2. 
74 S. - Zur Erganzung der 1901 von dem Verfasser in \Vellers 
Archiv veroITenti ichtell " Nachrichtcn libe l' di e aus Herford i. W. 
stam mende Familie von Rintelen bezw. Rintelen und and ere Familien 
gleichen Namens" wenlcn in di esem Hefte irn Sinne del' sUinde
gcschichtJicilcn Veroffentlichnngen Friedrichs van Klocke die stllndi
sehen Vcrhiiltnisse in lI erford seit dem 13. Jahrhnnde rt an der 'Ent
wickelllng des Gesehleehtes van Rintelen untersucht llnd dargestellt. 
Eine Wappentafel nnd zwei Stammtafeln sind der wertvollen Unte r
suchung beigegeben. 

2~ 1. "~a lllilieJlgeschi chtliche Uliitter des GesdJlechfs \'on ltohden, 
I.. Allsgabe J auuar 1920, danu unter dem Titel: Zcitung del' 
Familie von Hohden, 2. Ausgabe Mti.rz L921, 3. Ausgabc 
Christmond 1922, 4. Ausgabe November W23. 2 °, hektographiert. 
- E ine Ileue Familicllzeitschri ft, die auch fUr Hesseu wichtig ist, 
weil ein e F'llnilie YO Il Rohden , deren Stumnlvater Joh,tnn v. R. 
(J5D4- 1663) l G29 ans .JUlich Ilach Kassel eingcwandert ist, bis in 
die nenere Zeit in Kassel geJebt nnd einige hervortretende Per
son lichkeiten hervorgebracht hat, zulctzt die beiden romischen Maler 
Martin v. R. (I77S- ISGS) und Franz v. R. (1817- 1903). 

2 12. Ra.ll steine ZI1 ei n c rF ami li engcsc hicht e der Sche l 
horn , Schellho rn Hull S c ll o llhorn \'011 Fritz SchoellhoTII. 
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Einsicdeln 1923 4 °. - Ein sehr schon ausgestattetes Werk mit 
vicl en, z. '1'. fnl'bi gcn ALbildungen und anderen Bei lag ell . Darin 
Hessischcs : S. 110 IInd 192 Eberhard Schclhorn in Gelllha usen, S. 115 
Thomas Schelhorn 153G in Gemiinden a . W., Hnns Schelhorn 1538 
in Gelnhauscn , S. 12 1, t2!J - J31 , 1!J2 Cord (Cuntz ) Schcllhorn 1440 
und 1449 in F'ulda , cine ' Famil ie Schellhorn in Frankfurt 1521, 
dalln sei t 1672 cinc andere Fnmilie desselbcn Namens aus T.ei chen
dorf bei Nnrnuerg in Fran kfu rt: zu dieser gehorte Johann Caspar 
Schellhorn , desscII Wi twe Corncli:t geb. Wa lther in 2. Ehe Goethes 
GroBvate l' F'ri edri eh GCOI'!-:, Goethe hciratcte. . 

2 13. Rlldolf Schiire r, B ei t. r li. ~f' ZHI' G es ehicht e d e l' Famili e 
Sch e nck , lIeft I , .I ) ~ lI'I ll stadt ]!J22. Na.chtra.g IInd El'ganzung del' 
191!. von demseJbe ll Vc rfa sser hcramig-egebencll Geschichte del' 
Familie Schenck (besJlroche ll Z. IJ. O .. :i!I, S. 2811). - Dies erste 
Hcft hehandel t besondel'l; d ie Ueschi chtc de l' Wertinger ullll D onau
worth'er (auch Augsuurger) Schencken vor ihre,r Ohersielleluug uu.eh 
Dal'lll stadt mit dcm Goldsehmictl. llnd MUllzwa rd ein Jol mnnes Schenk 
(1500- 1.G35), bringt dann aber aueh manches Wertvoll c ail s cler 
hessischcn Zcit. Beigegeben ist u. It. cine Ahnentafel zu 32 Ahncn 
der 4 Sijhne aus del'. Ehe des OIJerappelJationsgerichtspra,sidenten 
Johann August Schenck (1 744- 1806) IInd der Mal'garethe geh. 
Schleiermachcr (1.747- 18 13) uull e ine Nachfahrentafel dcsselbcn 
Ehepaarcs. 

214. D. 'Hcrll1aun Ilel'ing, Friedri c h Sc hlcicrma c hcr s Fa
mili c nhe i ma t lInd Vo rfahn! n v lit e rlich c r se it s . (Tnden 
" Thcolog isehcn Stul.l ien unci Kr itiken", ~)2 (19 1D), Hcft 2, Suite 
8 1- 112). Zu Z. H. G. 53, 14 l. - Professor Dr. Ludwig SclLleier· 
macher, Zu Fri e dri c h Se hJ eie l'lHa c h e l' s Vorfahren ('1'heo
logische Studi cn llnd Kritiken , 93 (Ootha Ul2 L) , I-left 1- 2, Seite 
88- D1). - Die crste ,Schr ift enthalt aIJ erhand merkwlinl ige Nach
lichten liber die Famili e Schleiermacher , di e von Wih.lungen llll} 

1630 nach Gemiinden an del' Wohra gekoJJlmcn ist, wo Jl och del' 
GroBvater Fri edrieh Schleie rmaehers am 21. April 171.0 konfirmiert 
ist. Ein Angehoriger der Fam ili a wei st in dem 2. Allfsu(.z c inigc 
Behauptllngen des mittl e rweile vcrsto rbenon Herillg zurii ck, die go
eignet s ind , den Charaktor e ines Vorfahren , des Pfarrers Johann 
SehI. in Wildungen (gest. 1658), in ein schl echt.es Li cht ZII set.zen. 
Hering ist es ni cht gelungen , e inwandfrei die Abstammung des be· 
riimten Theologen Friedri ch Schleiermach er festzustcllclI , t1a. ihm 
nicht bekalln t war, daB die F:tmilie zwischendurch illl 17 . . Jahr
hundort e ine Generation in M:trbnrg gelebt hat. Die Ahstammung 
ist so : J ohannes Sch leyermacher a ils Wildungen, hessischer Kltpitlin , 
daun (1630, 1632) SchultheiB in GemUnden an tI er Wohm, 1638 
ni cht meh_r im Amt, -r vor 1652 Febr. 18, vcrh ci ratet mi t einer 
Chris tino (W35); dessen Sohn Eitel Renedict, konfil'miert Gomiinden 
1638 Ostel'll (l uth . Gem.), t Mllrburg 1G74, vor 1fi52 Soldat auf dem 
SehloB Zll Ma rbul'g, dann soit 1652 April 27 MllrlJUrger BUrger, 
Gemeiner, d. h. unziinfti g, verm. Marburg (lllth . Gem .) 1.(-)52 F ebr. 18 
al s Rencdikt Sehl. mit Anna. Catharina, '!' Joharlllos Krausen Tochter, 
di c um 1695 starb ; ihr Sohn Hcnrich Seh!. , zucrst stud . theo!. (1695), 
spater Hatsschoffe, Stadtschreiber und Senior der refonnierten Ge· 
meinde in Gemiinden a. W., Riirgcl'ltJci stcr 171.0, begr. Gemiinden 
(ref. Gem.) 173[1 Jan . 111 ::tIt 70 .lllllr (;Monnt 11 Tage , vCI'm. 1. 
.Marburg (I uth . Gem.) LG95 Okt. 8 1 lTJ it Anna. Gertrnd , t Georg 
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Kei ls ')'oehtor zu Marburg, vcrm. 2. Gemiinden (ref. Gem.) 1719 
Okt. 29 mit Maria Grebe lUl S Schiffelbach, begl'. 1734 Sept.!' alt 
G3 Jahr (ref. Gem.) . Dcsscn Sohn Daniel Seh L, konfil'micrt Gc
mnndcn (ref. Gem.) l7 LO Apr. 2 1, Pas tor zu Elbcrfeld (scit L72!) 
und Ronsdorf (se it 174l), -r n1l ch 1765; dosseD Sohn Goltfricd SehL, 
gob. Elberfehl 1727 Mai 6 , rcforlll icrter Feldpredigel' in Rres lall , 
wo ihm 17GB Nov. 21 soin Sohn Fricdrich Daniel Ernst Schleicr
machcr ( l768- 1834) ~ ulJoren wmdc. - Nach dcm 2. Anfsatz ist 
des Gemiilldcr Schulth ei Ucn Johann Vater cin Ilencdict Schlcyer
machor aus Wild ll llg-I!n, OCOIIOlllllS des Corbacher Gymnusimns (so 
l007 , -j- VOI' IGI7 ) gewcscn, liam it stimmt gut zusammen, dull del' 
Schul thci15 Johalln in sei nelll (wohl vom Vate r ercrbten) Wa.ppell· 
s iegel di e Uudlstaben B. S. W. hat, di e a lso etwa. Renedictus 
Sch leyermacher Wildungen si ~ aufzulti son wiircn. Und di eses Bene· 
did Vater ist ebellfalls nach dOll! 2. AlI fsatz der graflich Waldccki
sche Rat Magister J ohann Schlcycfmilchcr (I'cplopoeus) in Wilduugcll 
gcweson, ein SOhll eines Curt SchlcycfJ1Hlchcr ill Wildungcn. 

2 L5. Verbantlsb latt der Schoner, J:'lhrgang L, L!r21 , Heft 1- 4, J!lhr
gang 2 , 1922, Heft L - 4, Jahrg:mg 3, 1923, .II eft 1-4, Wicslmden 2 °. 
- E ill e nellc inhaltrciche U111.l gut geleitete Fami li enzeitung. Heft 4 
geht anch aur cine Mellrichstlidte r Famil ie ei n, die, wie hi er hinzu
geliigt we rden kann , mit Vultin Schoner (Schener) 1531 na.ch Schnwl
kalden gckommcll ist ; illr gchortc de .. Pfa rrcr ill Schmalka.ldclI uud 
Ziegenhain , zuletzt Superintendent in Mnrhurg Valclltin Sehoncr 
(L540- l611 ) a n, der bei der Einfiih.rullg der Verbesserullgspunkte 
in Marburg 1605 Landgraf l\loritzens tatkraftigstcs We rkzeug gewesen 
ist. Die im Belt 1 des 2 . Jahrgangs gcnannten Schmalk:.t.lder 
8eho1101', di e als besondcre Gruppe angesehen werden , s ind wohl 
ebcnfall s Na.chkommc n des Valentill von 1534, oer auRer ocm Super
intendenten und einem als dessen Bruder urkumU ieh genanlltcn 
Bal thasar noch mehrere 80hnc (so Georg und Andreas, die beide 
1567 heirateten , und Hans und Caspar, beide 1579 erwiihnt) gehabt 
haben mag. - Der bekannw Humanist Lazarus Sehijocr begcgnet 
uns aul unsercm Gebietc in Sehul - und Univcrsillitsstellungen zu 
Schmalkalden, Hersfeld, Marburg, Corbaeh, Hcrborn , er starb 1607 
in Dctmold. Ei ncr seine r S011ll0, l'.1athias Schiinc r, war Rentmeiste r 
in 7.iegenhain . Des beriihmtcn Nnrnbcrger Mathematikers und 
Astronomen Johannes Sehijncr aus Karl stadt ( t477- 1.54 7) Sohll 
Andreas, ebenfa ll s cin tuchtigcr Mathematikcr, Icbte lange in Ka,ssel 
uod soli 1500 in Hessen ges to rben sein. - In Heft 4 des 2 . Jahr· 
gangs lInd HeIt 1 des 3 . J uhrgangs wird eine Gclnh iiuser t<'amil ie 
Sclloner (seit 1695) beha ndelt. 

2 16. Professor Dr. R. Sommer, Die Sc h weize r So ld.tn -Fami l ie n. 
Giellcll 1922. - 'Im Anschlull an die Ausflihrungc ll in seinclIl Bu chc 
iibcr Familienforschuug und Vcrerbungsl chre (Lei pzig 1907) beha ndclt 
Sommer hier di e Stammvliter der Sehweizcr Soldanramilien, den 
P oli tikcr und Padagogen Friedrieh Wilhelm Carl Sold an in Thun 
(L806- lS64) llnd den P olitiker uDd Philologen FJorenti n J akoh 
Gustav Soldu n in Lansannc (18UJ - 1883), beide Sijhne des Pfaners 
Carl Ludwig S. zu Riisselshcim, und ihrc Nac!Jkormn en. In cinem 
Anhang crhalten wir noch Nachrichtcn iihcr (line sehon im 15. Jlthr
hundert im Averser Tal ansass ige alte Schweizc r Soldanf:ull il ie tlLlll 

pine <litP Florcntiner }i'amilic Soldani. 
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2l7. Victor Freiherr von SlockJluuscn, Die ;~ILcrc Ahncnreihe 
d es lIi e der s i~ch s i sc h c ll Gcsc h lechtc s d e r e ll yon Sto k
(Stoc - , S tac- , Stog - , Stogk-, Stoig- , S t" ck-) h" sc lI f!), 
1920 (Giittingcn) 56 S., 4 'I'fln . - Sehr tlcil~ige ~ toffsa l1ll1llu lI l; (mehr 
tds 600 Urkunden vom 12. Lis H . Jahrhundert), uhl'r ill den Er
gcbnisscn auf dell IJcig:cgcl.lcllen Stnlllllltu fcln (ni eh! All 11 e ll Lafclu !). 
,In Ill illlcher Stclle anfechtbar, wellll 1Iucll lliese 'I',lfc' ln cillPn gallz 
erheblichcu Fortschritt gcgcnllbcr den Aufslf' IIt1 T1~r ll v. BIl!t.l:m:l he
dell ten. Bezeichnend del' sellarfc, wohl uicht lIrd){'~ rnllllctc "01'

sloU im Vorwort gegen das prellfiische IIcroldsallll.. EilH~ t.:rnlldliche 
Durchforschung des Stualsll rdli vs ill ~Iarh l/r~ 1t ;i! le wohl lIoeh vicle 
wichtige Urkundt'n ztJ 'l'a~c ~I'fiirt l ('rl. D(' r vt'rsdrlpicrlc Vo rwll rf 
Ill unge ltmftcr Untcrstii!zullgo dl's Vl'rfa !-;s l'r~ tlllrrh \las Staals;lrchiv 
ist nicht bcrecht.igot: wii.hrl'llll tit's I\rit'ris war (' S all !; M,lIlgpl ,Ill Ar!Jeib;· 
krii,ftcn gallz Hl1t lliiglir h, dit' w('i lgl·h,· IHit· tI Wii usl'ilt, dl's VI'rf:i ssc rs 
ZlI orfiill clI , hii.t1e Cl' nach (l clI] I\ri cge SCilll 'U Alll rag wiederholt, 
wilrdc er t1 amit mchr E rfo lg gehabl. hahcn. AI/ ch so is!. ihlll rc idH'S 

. Materia l :.lUS Ma.rhurg iibennittclt worden. Obrigt'lIs s ill!! di e vif' I('1I 
J ohannes von Stockhall sen des 14. bis Hi . .lnhrhlllldctls von df' r 
Mii ndclI -Wlllmerser Linie :.llIf dcr Tafel 2 nicht ri chtig a usl'in:llld<'r. 
gehaltcll . - Vg!. Hcsscnitllld R5 (L92L), 9!. 

2 18. Zeitschrift d es Gesch lechfs SHick. Sammlllng vo n Bcitriigen 
zur Geschichte der a ltell dcuts(',hen Familie StLick, Stu cke ulId da
VOIl ubgeJciteter NUlll cnsfonnen. NI'. 1-3L, L. - 4. Ja.hrg. 1920- 1923. 
2 o. - Umfassellde Stoffsamml ung mit ZU III Tei l rccht Clufechtba ren 
Aufstc ll ltllgCll, <ther mit viol wc rtvollem Materia l, nUlll entlich zur 
Ueschichte der hossischen Stii ck und ihrer Ahnell. Sehr lehrrei ch 
nnt! hnhsc lr eillc Bi lderahnenlafel l.U 8 AhncH del' Kinder des Hemus
gehers Fritz Stiick in Kllssel. In NI'. 24· ,. ZIII' Geschichte der Wii· 
stung'l'rcnde" (bei StulIllll ell ), in den letzten lIeften ,. Ahlle llli sto der 
I(iuder von Friedrich Sliicku in Kassel (geb. 1.881) Lis ill hoho 
Bci hen ; rerner ,..KarolingerblutU

, worin die AbstallllltLlng der Nach
kOlll mcn des Ehepaars Fricdrich Shick nud Wi lhelminc geb. Horst
mann in Kasse l (vermahl t 18 15) allf dem Wege iiber e inen unehe
li chen Soh n des Friedrich Achaiz v. Canstein (geb. ca. 16t9, -r vor 
1(;04) durch Vermittelung derv. Hatzfeld und del' Grafcn von Sayn 
Hud eiller Reihe andercr Persoll cn aus hociladligell Geschlechtern 
von den Karoiingern darget:1.Il wi rd . 

2W. Wai te r Wnllroth, Ch ronik d e l' Falll'ili e n Wa llr oth
Tischhoi n, (J{ fi hJ-) v. Ro e hl · Lc mbk e (. Volcke r), Sc hwing· 
Pi c It t ... , Altona 1920, Quorfol io. - Ans dem reichen Inhalt des 
leidcr recht llniibersichtl ichc ll Buches intercssicrt uns hier besonders 
dus Ober die Familien Ti sch b e in (und St r ack) (lesngte. DOlln 
die allf Scite 7 bis 8 geiiullerten Vcrmll tll llgen iiber die Hcrkllllfl 
del' im 17. Jahrhundort zu HoUla erscheinendcn Famij ie Wallroth 
etwu. allS dem l}orfchen Wullcnrod bei Lauterbllch oder Wallroth 
bei Sehliichtern sind cben IlIII' Vermutungen. Das 'J'isch beinschc 
Geschl ecllt biGht 1I0ch hcule im Manllsst1tlllllt e. Was del' Verfl.l sser 
llbrigells ci nc "Ahnellt.afel " nenllt, ist in Wirkl ichk ei t eigentli ch das 
genallc Gegenteil eincr Ahnentafel , nlLmlich eille Sta.mmtafei , die 
nicht UUI" die den glcichcn Narncn fiihrendcn Na.chkommen, sOlId em 
all ch die Naclrkolllmcn der Tochter eines gcmeinslunen Stammvaters 
cnthUit, al so cinc ,.Nllchfahrcntnfcl". Die :l.lIf Seite 19 gcstreifte 
Trad ition von del' franzosischoll Ahkullft del' f':unilic 1'ischbein Ilwg 

Zcitsd l l·. BlI. &I. 
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nuf del' Erinncrung an di e zwci Ehen Johann Hcinrich Tischbeins 
. (J cs Altercu mit den Schwcs tern Hobert ails einer bckanntcn Re

rugiUfamili c in Kasscl beruhon. Die Stammrei he der urdcutschen 
'1'i schbcine hiitte noch erhcb lich vcrl ilngcrt werden kOllll cn, wonn 
sich de l' Vedasscr urn Auskuuft an die zustiindige Stclio, das Staats
archi,' in Marburg, gewandt hittte. leh setzc lI <lch den Arehivalien 
des Marburgcr Stadtarchivs die Stammrcihe hierhin, immer von Vater 
aul Sohn. An del' Spitzc stcht Honnc Tischbcin (Dischbein) in del' 
MHrhurgcr Vorstadt Wcidcnhanscn, del' L4 51 gestorben ist, dann 
k Olllln t Wigu lld , urk ulldli ch 1467- L479, Arnt (Arnold), Biicker, VOII 

14!}2- 1543 cl'w1lhnt, -r 1543, Mclchior, Backer, VDU 1632 ab erschei
nend, t 1564, Curd, Wicker, von 1554- 15!l 1. genannt, Georgc, Hi.lcker, 
urkundl. 1oRO- HiI 5, JOhU lIll (l-lans) del' JUngere, Ba.cker, seit 1614 
crscheincnd, t vo r 1637, Johuulles, Ba.cker, -r nach 1600, Conrad, 
Bli.cker in l\'1arb[)r~ , dann in Haina !(~7- 1725, endJich dessen Sohn 
.l ohan n llei nri ch ( H:i83- J764), der J-iuillaer Blicker IInd Vater des 
Mal ers Johllnn l-I einrich Tischbein des Al teren (172"2 - 1789). Von 
der viiterl ichen Suite stummt d ie kHlIstl eri sche Veranla.gung der 
'1'i schbei n wo hl ka.\l lll , wie sich ail s del' Ahnentafel des Backers Jo 
halm Heinri ch 'l'i schbein ZII ergeben schein t, wenn lluch ein plasti
sches Ta lent sieh ill einer Bilckerfallli lic sehr woh l ausgebildet haben 
konn tc (iell crin ncrc an den Blieker Melcl.lio r Atzel in Marburg in 
del' 2. Hii.lfte des W. Jahrhllnticrts, del' im Nebenberur als Bildhuuer 
wi rk te, unt! von dessen Kunstfertigkeit noeh heute Wappen nnd an
dere Bi ld wcrke in l1hLrbtl rg zuuge)) ). Der Backer Johann Heinrich 
Tischbcin w:tr li brigcns a uch neben seinem Hauptbernf "ein nicht 
llllgeschiekter Kunstsch rciner nnd Drechsler". W:thrscheinlich aber 
kommt das I<ii nstlerblut \'o n des Klosterba.ckers Frau Susanna Ma r
gttrethe, der 'I'ochter des Zll Bingcnheim im Darmsta.dtisehen :tnsas
sigen "seh r gcschickten Schlossers" Hcrmann AndreltS Hinsing, "del' 
zuglcich Uhren \'crfe rtigte und selbst a n ei nem Wel tsystem arbeiten 
half". Diesel' h,ttte sich, wie hier Iloch mitgeteilt werden soli , am 
24. April I.G84 1,U Laute rbach mit Murgaretha Schwurtz, der 'I'ochter 
des Hospitltl verwa lte rs, Schoffen 1I11 d Kirchenitltesten Christoffel 
Sc il waJ'tz unci der ~ I a rgl.tretha geb. Schnell , verhciratet . Vor Jahren 
bca rbeitetc Dr. Palll lI olthauscn , damals Arzt an der Irrenanst.:"llt 
in Haina, jetzt Dircktor del' Provinzialanstalt fiir Schwachsinnige in 
Rastcnhurg (OstpreuBcn), di e 'I'i sehbei nsche Ahuen- und Deseendenz
tafel mit bcsonderer Rucksicht a uf die Vercrbung der kiinstleri schen 
llcgabung lIJ1 d die uneh bei den 1'ischbeins £line g roDe Roll e spie
lende Degeneration : vicll eicht werden die Ergebnisse uoeh einm,tl 
vcrlHrcntli cht. Nltch einer MitteiJnng Dr. Holthansell s \'om 8. Sep
tember 1008 hatte Susanna Margarethe Tischbci n geb. Hinsing in 
Hai na .,eine Schule fii r fcine Stickercien eingerichtct und lehrtc 
die 'I'ochtcr bcglitcrter Familien natii rli che Blumenstrau6c ahzn
stick en, sic hat :LUch ihre Saline uud Enkel wm Zeich ncn ange
haitcn, <lI s di ese noch kl eine Sehulbuben warcll" . - Zum Schlu6 
des Kl osterbiickers AllIlentafel. 1) Johanll Henrich 'l'i s chbein , 
Backer, get. Mnrburg 1683 Febr. 21, 1" Haina 1764 Jan. 23. 2) Conrad 
T., Bilcker in Ma.rburg, dann in Haina" Marburger Burger seit 1680 
F ob ... G, get. Marburg 1647 Dez. 7, t Hltina 1724 Dez. 24, verm. 
M.arburg 168 1 Febr. 17 mi t S) Anna Margarctha Sc idel (auch 
S c id I e r), get. M.arburg IG57 Milrz 8. 4) Johanncs T., Backer in 
:Ma rburg, t lIaeh l liOO, v CI'm . 1637 Febr. 20 mit 6) Gcrtrlld Pill , 
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Witwe des IGUG t Biiekcrs Conntd Pistorius. G) Gcorg Se i cl e 1 
:lUS li cruo m. Burger tlnd PUllicrmachcr in Ma rburg, t Il:lch 1G97, 
"crm. mit 7) AJlIl<t Maria (wa hrscheinlich Tochter des I'astoten· 
backers Johanncs Wagener Zll Marbllrg, II ;ti5 noeh ,1T1l Lehen). 
8) Hans T., Bllckcr ill Marburg, t "or Hi37, \'crm . 1t; I'j. Fellr. 15 
lII it l)) Anna, 'l'ochtcr dcs Wigand S c h il fer zu Allt'llllorf ,1/1 der 
Lumdil. 10) Sebastian Pill (allch PfuJI lIlId Bi ll ) allS F'recheu· 
huuson, seit 1610 Jan. Lt "BU rge r Z ll l\larburg, proklamicrt WIO .1:111. 

27 mit, 11 ) Cal.h~lrina , 'I'ochtcr des Hmumeisters Peter Ko r n III est 
des Alteren ZIl Marburg, der "or 15(;4 zu M:trburg gohei ratet halte 
und im Mai 160'2 in dus Mmmssiechellhaus 1.11 Marburg ullfgenommcn 
wu rde. 12) Georg Scidel, Bilrgrr nnd I'apif'rtna.chcr 1.11 J\Iarbl/rg, 
:ms Hcrborn , l' "or IG52, vcrm. l11it nn Anll:! Catilarilla , of \'or HitiO, 
di e W52 Aug. B ~ll s Witwc d CII l'alli r l"lllac1H' r Gasp:! r Ahlcrcld ZII 

Marburg, Sohn dcs .I1lcoh A. 1.11 \ '"II)(·rl. Alllts Altt' na in der Mark, 
heirat.ete. 

220. Beit riLg e zur Ge s'e hiehtc del' F ILllli li c Wc l cker 
(aus 'l'rcy s a. und Al s fe ld). Ill. lIeft. Iferausgr.gcbcn \'00""

Fricdri ch Welckcl', GieBcn 192'2. 4 o. - Die Not der Zcit ll.lIBert 
sieh allch hier: abgesehen von dem U lJl schla~ ist ~as gauze Heft 
nicht mehr im Buchdruck, sondcrn in cinem Umuruchcrfahren her. 
gestellt, 2 ~lUS "ielen (leider sehr klci nen) Einzelstii ckon zllsammen· 
gcselztc Bihlcrtllfcln si nd nicht in Lichtdruck, sondern ill Original. 
photogra phic hcigcgf'IJcn. Dies lI eft ist im wcsclltlichon ciDe Stoff· 
sl.llllllllung mit ei ner J<'iillo VO II n CI/CII Nachrichten iiber 'I'rli.gcr dcs 
Namens Welckcr ill ganz DCIIIschl:llld soit dell! 17 . • Iahrhundcrt, 
cnth ill t u. a .. a.uch gclcgcntlich Stmlllllb,wlllhru chstiicko dcl' Falllilicn 
Hiozer, KOPI), f .. cuBlcr, Wuuderlich, Struck. 

221 . Le ben s cri n 11 e run g e n von Hobert Wic~l c rsh ci Ill. 1'iibingell 
1.919. - Von den a/l sich lescnswerten Lchenseriunenmgen des 
Freibllrgcr Mcdizincrs illtercss iert uns hier besonclers das crste 
Kapitcl " Hcimat nnd Abstammung". Seit 1689 wohnt die Familie 
W, in EBlingen, "orher lebte sic etwa. seit 1600 in Darmstadt, ihren 
Ursprllllg hilt sic dem NUlllcn unch \'on einem der obcrhessischcn 
Orte Obcr· odcr Untcrwiddershcim ill der Wettc rau. Stamm"atcr 
ist dcr 1.451 nud 1458 \'om LandgraJcn Ludwig mit ei nem Gulc zu 
l(ohdc n bci Nidda bclehnto Henne von Widdcrshoim , del' tibrigens 
keincswcgs, wie die Fam ilie glauht, adclig war, sondcm das ""on" 
nur wegen der Herkunft aus ([cm Dorfe Widdershcim trug. ILinzu· 
zufiigelt ist noch, da.B sich im Marbnrgcr Stalltsllrchiv Hcssische 
LchnSfC\'erSe VO Il Henno von Widdorsheims Nu.chkornlllen "on l463, 
1471 , 14!}(l, 14.·91 , 14Hn, 1501, 1&20 findcll . Femer war ei n Jacob 
W. 1507 Hcntmcister ZlI Homburg v. d. lI uho, Asmus W. Kellcr zu 
Homburg v. d. Hohe 151.4, 15 1&, Schu lthciU zu L.angd 1516, Schult· 
heiU zu Rodhcilll (Hod em) 1620 (dies sind woh! 2 verschiedenc 
ASlIIllS W. 0, Conrad W. 1.6OG, 1507 i{{)lI tmeister ZII Stornfels, Matheis 
W. Vo~t zu Stornfels 1615, 161t;, Hentmeistcr zu Storu fels 1526, 
Claus W. SchultheiB zu Nidd ,L 1615, Hcn nc W. Schulth ciB zu 
Nid~" 1520, 1222. 

23 ' 
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XI. Gesch i chte einzelllel' Pel'sonlichkeiten 
(s ... w cll XIV und XV, Maruurger Professoren unter XVII). 

2-22. lless ischo lliogrnl.hiclI I), ill Verbindung mit K ar l.r~ ss e I b 0 r It 
und Gcorg L e hn e rt hCTa1l sgcgeben von Herm. Uaupt, Dd. Ht 
Lief. 2, S. :J7- 1!I2. l);lflll s ladt t:J21. Hessischer Staatsvcrlag. -
Die sochstc Li ercfllllg bri11 gt wie die fiinfto (vgJ. Zsch. 53, 132) 
28 Biographicl1, dencn HilI' 7 in der AlIgcm. dlsch. Biographic gegen
uberstchcll . J\l chrerc 1'; uropullIiide wurden von Haupt a nzi chend ge
wiirdigt. A il S 1\ lIrhpssf'1I geht l1nmitteluur Ilur deT Artike) Friedr. 
Wilh . B f' lI c k c (S . H~-71 ) YOU Alfred .Martin , dCIll Arzt und 
1Iis toriker :'-J.u 1l1 cil11s , all . leh haho nach dem Erscheincn dicses 
Jicft es, dCl11 " Beg: riinder tiN lHi.derbehandlung IIcrzkrankcr (in Nau
hei11l) lIuci Griinocr del' I(illdcrlleil stiittcn an der See" , del' Ilahezu 
20 .Jahro del' Maruurl!pl' Hodlschlll e tlngchortc, zwei Aufsiit.ze in 
den " Ubel'h ess ischen BliiU eru", del" Bci[u{!:c del' ObeThess. Ztg. vom 
28. Janultr uud 18. Febr. 1!J20 gewidmct, die si ch in sbcson~cre mit 
Heneke 's Vcrdiellsten um die Gcsundullg Hi smurcks im Sommcr L859 
befa ssen. Eine aktcl)llliifiige Darstelillng voo B.IS Losuo g ans seiner 
allltlichen TU.tigkcit in Na.llhcim, a ls .dies L8GG VOII Kurhcsscn an 
da.s Groliherzogtulll !l essen ubgetreten wurde, bleibt erwii llscht. 

J\.1arbu l"l'. Karl lVencli . 

223. 11 c s s i s e h e K () P r c. Lebensb ildcr VOIl1 ge istigcn Wirken des 
hessisehcn Vol.ksstammes im XX. Jahrhundert yon Wili Schcller. 
1. Bund mit 11 AbbildungclI . Heima.tscholl cn-Vcrlug, A. Uernecker, 
Mels llngen [192'2]. t05 S: (Hcilllatseholicn-B Uchcrei, Heft 9 /10). -
Schoprerischc Menschen, d. h. solche, "die seelisch fruc.htbare Wertc 
schaffcn" (al so .keine Stauts- und Wirtschaftsmanner) hessischcr 
Abkunft sowic solchc ni cht hess ischcr Abkunft, di e sich in Hessen 
eingebilrgcrt haben und a,neh H.u13erc KCl11lzeichen hessischer Art 
zeigen , was man nicht vo n alien M~illnern hessischer Abkunft s ;. gen 
kanll , so ll cn in diese Hildcrroih c Allfn:dlll1C finden . So s ind zehn 
Pcrsunlichkeitcn znsa mmengespannt, deren Zusammengehijrigkeit 
ohne di e IIngedel1tete Erklti.rung ni cht ohne wciteres verstandlich 
w11re. DCIl Umsch ltl g zicrt das Bild des pra.chtigen Schwiilmers 
Joh. Hcinr. Falk. Ein Scl1wU.imer ist I~ueh sein Schijpfcr: earl 
Ban t z c r. Noch ein Miller hat Allfnahmc gcfunden: Fr. Fe nIl e I 
all S Wehlheiden . Dann die Dichter: A. 13 0 ck 3U S Gie13en , H. 
R Lip P e I a il S del' Hho n, St. G co r g e IlU S dem Hheingau. \V. S P c c k 
aus GrofiaJmerode, AI. V. \'. Frankenherg ,LUS Darmstadt und 
der La.ulcrbachcr Ernst Se h III i d t. Ocr Tondichter J . L e w a I t er 
(:lllS KasseJ) und del' Lnutel1silnger H. C ) 0 s (aus Bernsdorf) crganzen 
dell Hc igc lI nach der lI1us ikalischcn Seite hill. Der Vr., run . be
geiste rl c r Verehrcr Gcorgcs, we iD sehr gewandt das Hessenl.llm in 
ullen Fllrbcn zu schildern . 

2-24. A.lber us. - O. Clemen, Aus seltenen reformationsgcschichtlichen 
Drllckschriften: Zsch. f. Kil'chcngeschichte 39 (n. F . 2), Gotha 1921, 

I) Dom Vernehmen nach ist dus Weitcrcrsehcinen dieser allsgezeich
lI ctcn Salllllllu ng bci de l' Ungnllst der Zeitverhiiltnissc stark ge
fa.hrdet. Dcr BezlIg der ll i-l essischen Biogntphien" sei dither alien 
Hessen dringend empfohJcn. 0 i e S c h r if tie i t tI n g . 

• 
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S. SS fr. - Ein Gedicht VOIl Era-smus A I b e r 11 S .87 f. , dns dcr VI. 
ins Jahr l648 sctzen muchtc; aus ei ner Jl sch. der Zwickaucr Hats · 
schulbibliothck 

2-25. Bettina. - Ucttina s Bri e fw cc h sc l Blit (;o('tho. AliI 
Gmnd ihre5 handschriftlit'hcn Nnchlasses nebsL 1. pilg'I'niissischclI 
Dokumenten liber illr IIcf!;iilllil'hcs Verh1i1tlli s ZtI Uootht' ZIIIII 1'1'l'!IC II 
Mal hcrau5~ogebcn "011 Heillllold Sl cig. Leipzij!; , IlI so l-\'l'rlag' 1:J22, 
456 S. - Diesor :ItIS delll Nut'hlal.l dl's hl'kalllliclI Arll ill1 - IlIId 
nrelltan o-~'orschcrs "o11 j<' r i t Z B (' r ~ l' III all 11 II('r: lU s~c~elJt' ll(, B;uul 
bringt den grUUtell Toi l tlt 'r Orij!;inallJric·rp, \\,(·11'111' 11 BI' lIiua in 11 (' 111 
,Briefwechsel Goethos mil f'ill CII1 I{illtle' 1. 11 .. itll·11 HOIII:1Il g'l'sl;dtet 
hatte, in erster Ausgubc llud {.\'l'slalll'i tlas U:wz .. 11111'1,11 Eimwhaitlllll; 
zahlreicher ged ruckter und ulIgedrucklN Sd ll' ift ~liidie "0 11 atlll (' l'('r 
Seite zu einer vollstiil1digeu urkund lichp lI ()al's l t' lIl1l1 ~ ihrt·s V'·l'hiilt.. 
ni sses zu Goetho. Lcider sind ubcr die 11 cra ll s~l'lJ(' r . wit, ailS tlcr 
ausfiilulichcn Uesprcchllug des nuches VO II Eelw. S I' hriitll : r , 
Gattingcn gel Anzeigcn W22, S. 2BO-234 h C l' vur~t' ld , nil'lIt. lIIit 
der natigen Kritik versehen: der llriefwcchscl Clllh:ilt. nodi iltllllcr 
mehrere StUckc, welehe nicht aJs Originulbriefc gc ltcn diirfl't1 , sondt'rn 
aus der Umarbcitung starnmen, mit welcher Bettina ihrell BridrO lll:l1l 
vorbereitet hat. 

226. Bode. - Fritz Uode, G l ilcklicheTage. I<l iinge IInd Hillier 
ails del' Jl1gendzeit cines :tlten Kurhesscn. l\a.sseJ, C. Victor r l!f22J. 
10'2 S. 111 it Titelzeichnung von Baurat Dr. iug. S;tl1.mann. - Dicses 
eebte HeimatbOchlein erinncrt an dic hicr friih er angczeigten Schriften 
der GraIin Elisabeth von Schlitz (49,007) ulld Marie Martins (52, 190 r.). 
Erhielten wir dort Eillblick ill sonnige Kindercrlcbnisse eiller Grafen
tochtcr und eines niederhessischen Pfarrhauscs, fi:ihren lIll S diese 
Bildcr in das lIaus des kurhessischen Justizamtmanns Bode in Fels
berg Hud Kassel der GOer nud 70 er Jahre des "origen Jahrhunderts. 
Der Vf. nellnt sich ei nmal cillen unmoderncll l\'1 enschen. Zu den 
unmodernen Dingell zlihlt cr uuch die deu tschc Trcllc. Und wenn 
er die blanc UltIme del' Hessentreue IInd die Gemiitswerte der guwn 
altcn Zeit begcistert prcist, empfindcn \Vir mit ihm, welcher Reichtum 
inneren Lcbens uns · entschwundcn ist. Wie Ma.rchen lesen si ch 
rnanche Abschnitte IlllS der Fclsberger Zeit. Nebcn dcm lIusgeprilgtcn 
gcschichtlichcn Sinn des Vf. , der augesichts der Burg im Heimat
stadtchen gcnllhrt wl1rdc, zeichnct die Schilderungen einc bcmerkens
wertc Frcude an den Schonheitcn der ~atur aus. Ocr gro6te 'I'lli l 
des BUchlcins beschiiftigt sich mit den Erlebnissen in Kasscl VOIl 

1864- 1876. FrUh tritt die Sympathie Iilr Prcu6en nnd dio Bc
wunderung Bismarcks hervor, und immcr wicder bricht der Grimm 
und Schmerz durch liber die ZerstOrer diesel' stolzen Schupfung. 
Politische Erinnerungcll sind sclten. 'bnkcl Theodor (13otll')4) Vcr· 
dienstc run dio Erneuerung des dcutschell ho ll"ereins IAt;4 wI'nlclI 
crwlihnt (S. 88). Zll den Bcmerkullgen libel' die ritterlichc Hchlt 1It1ll1n~ 
Nupoleons anf Wilhelmshohe (S. LL7) sei Lci dieser Gelcj!;llllhl'it allf 
den im AugusUlCft 1921 dcr Deut-schen Be,,"o (Band lW, S. IUOrn 
vcroffentlichtcll Bericht des Generah~djl1tantell v. BoyclI UII I(iinig 
Wilhelm "om 28. September 1870 Oiler die Obcrfiihrull~ lies I(aisers 
nach Wilhelmshuhe hingcwiescn. Eincn brcitcn I{al/III nehmen die 

. Schlllerinncnmgen I1n' das Fricdrichsgymllnsilllll lIlId dio Lehrer
OriginaJe cin. Ein kostlicher Humor vorkUirL diese harmlosell Gc· 
schichten, wobei all die Erinncrungcn (Dcscoudres) gcdacht sei "Das 
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Cllssclcr Gymnas ium Lyccnm Fridcric ianum def s icbcnzigcr Jahrc" 
(Berlin l S!)!): vg!. anch L. Wiese, Lebcnse rinn crungcn ulld Amts
crfahrungcn (Berlin 1886) 2, 75. 1IlitschU!cr des Vf. war darnal s 
Prinz Wilho!m , (] essen ZiviJgouvcrncur sch:trr geta,delt uud flir schJi mlll c 
MnBnahmcn vemll tworlli ch gf'tIlacht ",ird. Das Huth klingt aus ill 
dankbarcr r crchrullg des jungclI heimatbegeistcrtcn Studeotcu fiir 
den verchnmgswiinligen Vater " dell allcrbcstcn Frculld sci nos LebclIs". 
Vg\. die Anzcige von Dr. Il opf in def Kn ssclcr AIlgclllcinclI 
~citung 11)2'2 Dczcmbcr 2. NI'. am. 

2'27. Corvill1ts. - Vastor CIll. Dr. ju ... cl ph i!. A_.,el in Marburg, E i n 
unbckannLer Bri e f d es A ntoniu s Corvillu s nus d c m 
,I a h r e 1537: Zeitschrift del' Gpscl\ schaft fOr niedcl'sachsische 
Kirchengcschichle 26 (1 ~,.2U) :-;. 1; \ - (;5. - Ein Bcitrag zu Salfelds 
Anlsatz nuer die Judcnpol ilik Phili pps des Grol3miiligen in de l" 
Darmstiidter Fcstschrirt ( 1~XJ. ~ ). Es handelt si ch um cinclI Alsfel der 
Jndenju ngen, der bei Corv;lllls c rzogcn wurdc, <lbor entfiihrt word en 
war. Lese· und \)ruckfchl or in den nach den Vorlagen im Staat.s 
archiv Marbnrg augcdrucktcn BricfCIl sturP Il . 

228. ~ Gg. f'eiscnhof, COl"vin inna Ill - V: Zsch. der Gescll schaft fiir 
niedersli.chsisch e 1( i rchongcsch ichte 2(; (B munscl! wcig 1 V2 1), 26- 140. 
TU. Hat del' ni cdcrslichsischc Hcformator M. Antonius CorviIl lls 
jcmals auf ei ner Universitat studicrt? [Nein. Dcr 1538 in Ma.dJUrg 
immatri kulicrlc Antollills Rabe ist nicht identi sch mit dem d:uualigen 
Pfarrer zn Wit7.cnhausell.} IV. Was wissen wir gegcn wl~rtig iiber 
das Jahr, den Tag und dic Stu nde dcr Gcburt ti cs nicdcrsllchsischen 
Rcformators M. Ant. C.? [150 1 Febr.27 nachts 12 UhrJ. V. Wozu 
hat. ... C. seinem Namen den Beinamen Zy thogallus hinzugefligt., 
woher hat er diesen Beinamen genolll men und was uedeutet er ? 
fBierhan, l\Hidchcnname sei ne]' Mu tte r). r gl. ebenda 25 (1920), 
t14ff. Wolters, Ocr verschollcne DiaJog des A. C. ilber seine Ge· 
fangellschaft und seincn Tod. 

22D. D iehl. - K. }:ssclborn, Priilat D. Dr. Wjlhelm Diehl : Hcssische 
Landeszeitung. Darmstiidter Tiiglich el" Auzciger, 62 . .1 g. 1923, Nr. J 

13B. Itl4 . Juni 11. 12., auch Hcssisc.he Zeitung (Hcssen), 4. Jg. 
1!JZ3, Nr. 90 v. l B. Oktbr. 

200. Dingelstedt . - Fra. nz Dingel ste dt nnll Juliu s Har t· 
III an n. Eine Jugcndfreundsc.haft in Hri efon. Hgg. von WcrnerUeetJcllo 
Leipzig 1!122, Insei·Verlag. l!)<J S. - Die Er~tillzllngcn , die Hode ll ~ 
bergs frahere MjtteiJ ungen aus den Jugendjahren Dingelstedts hier 
erfahren durch die ihm unbek anllt gcbliebenen Briefe a.n den Hin
telnor Klassengenossen J ll l. Hartmanu . einen "tiefernstell , strellg~ 
religiosell , griiblerischen lUld zur Selbstquli.lerei neigcnden .liinglillg", 
sind an Umfang und Wer t das reichste uud ergiebigs~e, was in 
den letzten Jahren iiber DingeLstedt bekapnt geworden ist. Das 
Interessantcstc frcilich ill dum iluche , die Zeit ill lIannovcr-Hi cklingcn 
(1835-36), gehort nicht in das Bereich Hessens; aber diese Epochc, 
in der J)ingelstedt die SchallspieJerill Karoiine Collet zur Geliebtcn 
hattc, von der er selbst wuJltc , "dail sie kei ne groile Schauspielerin 
ist, no ch je wcrden wird" (S. L50), klingt lloch !lach, <lIs der Dichtcr 
nach Kassel iiber:'liedeit, del' ihrn seit der Jugentlzeit vertrnuten Resi· 
denzstadt, wo seine "erstcn Schmerzen geborcn warden" (S. t47). 
Die Gelieble hat iho noch in Kassel besucht, aber der offentliche 
Streit, ihretwcgen mit dem Hcru.usgebcr der " Posauue", Georg Hafl), s, 
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heraufbesehworcn, uringt sic vollends a useinander, JHle hdem sein 
I)Octisehes Sehaffell d"rch sic zu sehoncn, VO II Deetjon z. T. hi e r 
mitgetei lten Verscn a ngcrcgt worden war. Del' ei nstige Marullrge r 
Student, der in de m Krei se del' F. Octker, Ad. Vogcl , lI eiur. »omy, 
K. Piderit, Ed. Selbcrg u. u. Ill . sieh Jiterariseh ve rs ll cht li nt! lichen· 
bei iippige Schulden gcm<leht hattc, und del' in del' f{intc lll er Ei ll· 
samkeit z. B. in ci ncr Vers·EpisteI :.Ill J ul.. Hartmallll (S. l !l ) sei ne 
Seh nsueht Il ach del' hessischcll Uui vcrsiUUsstad t Leweist, ImU-o uei 
dem spateren VCfSnch, dort den Doktorhut zu erwcruen, 1I'Ii3erfolg 
gehaM., schi cklc da nll aber - dies a ls Beispiol fli r die Lurschikose 
Haltung des jllllgen Dingf' lstedl - sein Jenacr Dip/om mi t frellud · 
lichen Empfchlungen I.L Il di e MarLurger Fa,knlla.t. Dor nach Fulda 
fUr die Zeit J838- 4l Stmfvcrsotzlo gibt seine Eind riieke ill den 
von Deetjen hen'orgeholten " Liederu cines Verba nuten" (S. 1(5) 
wi eder uud iihnlieh trube Sti mlllung atm ct dcr Brief dos " Fuldao r 
Garcon" a n Ed. Duncker: " Ieh ... b.. ssc mich begucken ulld speic 
den Menschcn od er wenigstens den I-lii.nsern ill s Gcsicht" (S. tGS). 
Mit dem Eintreffen der FrieseschclI 'I'heatertrllppo winl di e Er· 
innerung a n Leonore Treffert wieder aufgefri scht, 183!J kommt Ju!. 
Hartmalll1 selbst nach Fulda, im Mlirz t840 begriiJ3t Dingelstelit den 
Freund mit cinem IUllgen Geburtstagsgcdicht, das er in "Tobol sk" 
dati ert, fUr 1841 fiuden wir dallll den elldlich erlosten in Paris nu r 
noch mit einem letztell Brief an HartmtlllU ve rb·eOOn. Einige Proben 
ha ttc Dee tjen aus sc inen Fuudcn schon frliher gc legontli ch milge· 
teilt, hi er ha t e r c rgiin1.t lIud hcrichtigt . Die Bricfe gebon fill' 
Dingelstedts Frlihzeit eiu sehr reiehcs ~bt{! ria l her, sio zeigcu ein 
selts:tlnes Gemisch von ltuffallender Hcife lint! jll~('lUlliehur Lei chtig· 
keit, sind stclJ enwcise 8chr witzig, gcLcn :liwr itutul'r \'ie l Irme res 
und lassen das Werd en des Dichters erkenHell , \'on d ps~w n litl'rnriscilell 
PUinen wir sehon Illlerhand hOren, was ei ne angekiindi!-!:t(J VPI'iHfpll t
liehullg Deetj ens demnachst auf breiter Gru udlllgC dllrstc ll en win!. -
Vgl. die Allzeige von Edw. Schruder in den GUttingischen Gel chrtell. 
Anzeigcn 1923, Nr. 4-6, S. 156-159. 

Berlin-8teglite. Qans Knudsen. 
231. - "h um 40 jii hri ge n Tod es tag Fr anz Ding e l stc d t s 

(t L5. Mai 188t ). Zwoi ungedrucktc AktensWcke'" in der "Thca.tcr
zeitung der staatli chen HOhnen Mlinch ens", 2. Jahrgang, 1020/21, 
Nr.67, S. 1- 2. - Bericht des tlUgewaJtigen Ministerialratcs Franz 
Alexander Fr. W. Docnniges an Ronig .I\'1a.'{ I!. liber die llefiihignng 
Dingclstedts zum Leiter des Hoftheaters. E r empfiehlt dem Kouig 
DingeJstcdt. den er "in erll slc rer Bildung nnd auch vicllcicht all 
Talent '" libel' Laube steUt, und a.ll dem Cl' "etwns sohr Einnehmeudes 
in seiner P Cl'sonl ichkeit '" riihmt: " Vo rl iiufig kann ieh 1I0eh sovicl 
mit Bestirnmtheit melden , daB <l er Oeldpunkt kei ne Schwierigkciten 
machen wird . Dingelsted ts Anstcllu ng wi rd cher eine Ersparnis 
sein, wenn er Intendan t wird . Er wli nscht nur, ansUind ig gestell t 
zu werden. Mi t Bezng :wf se ine politi8chon OberzeuglUlgen gehort 
cr zu den Conservativen. Gemde daB er frtill er als Liberal,Collstitutio· 
neller bekannt, gegellwartig eutschiedell roynlist.iseh si ch bewahrt 
ha t, ist der GnUld , weshalb ihn die Demokraten IIl1d Libentl ell in 
Stuttgart anfeinden. Er ist eille ttusgezeichnote Fedor ll ll d wlirde 
auch gelegentli eh in der politischen I'resse ueniitzt werden kOllnen . 
Filr das Theater hat er g roBe Lust ulld praktisehe Kenutnis be· 
wahrt. In dcr Litcratur ist or eine der gcachtctsten GrijJ3ell"'. -

• 

• 

• 

• 



• 

360 A. Besprcchungcll und Nachwcisc. 

Dieses DokUlIlCllt vom 1. No\'cm lJcr 1850 sowic des Konigs V(~r· 
fiIgung vom HI. Januar 1851 iibe!' Dingclstedt s Erncnnung bcfi ndcll 
i:iich im Gcheilllcll Ihusnrchiv ZII Mii nchcII. 

J:Jerlin-Steglitz. . lIans KlIudseu. 
232. Elhcn.- lI . ~Uo, Zur I"r ,l g c n ol c h d c rEnt s tchulIg dcr 

Limbur g c r Ch r o nik: NOlles Archiv dcr Gcsel1schaft Hi r illtcrc 
dcntschc Gcschichtskllude 1H (Il annovcr 1!)21), 397 - 401. - Tile
manu Elhcu von WoHh;l~I' 1I ha!.. 13H8 soin Amt [lIs Stadtschrei Lcr 
nicder~clcgt, mit dicSI)1Il ,la,hl" bricht dahcr t.Iic Ch ronik ab . - NOllet'· 
dings (W22) ha t tltto 11 . I: r :tl\dt im Vcrlag Dicdcrichs, Jcna., die 
.Lirnburgcr Chrouik in ,,!Uodl'l'I\er Schrcibweise il mit kbbi ldungon a ils 
dem 14 . . Ih . h(Jrau sg('~cl; (, 1I (1 .\'" 111 , 12·j. s.). 

239. - Edw. S c hrud c r , hur OIJP rii efernng und Textkritik del1tscher 
Chroniken 11. Zur TcxH. rilik dN L i III b It r g e r Ch rOil i k : Nel\es 
Archiv der Gcsc ll schaft fii .. ;Ut crc deulschc Geschichtskunde 45 
(Berlin W2iJ), 12G- Wl. 

234. ]:;ngellta1·11. - Gottfri cd A ugll st Hil .. ge l" llllCl Phi l ip pin c 
G a tto r c r. l~ in llri cfwcchse l a us Gnttingells clllJl find s<lIll Cr Zeit. 
Hggb. von Dr. Erica £bstcill. Leipzig, Dictcri ch IU2 1. 22lS. 

235. - Otto Cle men, Hrioto von El isa von der Hecke lLUS Milan und 
Riga : Noucs Archiv rfir Siichsische Geschichlc lInd Altorturnskunde 
40 (Dresden 1919), 347 IT. S. 351-354 E lislL all Phi lip p i Jl C 
En g e J h a r d 1802 Nov. 20 Lobicha u. S. 364- 365 dgl. 182G 
Juni 25 (Dresden) und J826 Nov. 18 (Dresden) . 

236. FischeJ". - Hans Ueim, FUrstenorzi e hun g iJll L6. Jh. 
Bcitrage ZUt Geschichte ihror Theoric. Phil. Diss. Wiirzburg o. J. 
[UH8]. XII , 179 S. (auch ]l iidagogischo Forschungcn IIl1d Ji' ragen , 
hggb. v. Remigius Stolzlo, Paderborn, Sch6ningh. Heft 11. l.!H9). 
- S. 7- 24 Christoph F i s o h e r , Sllperintelluent in Sohmnl,kllldcn, 
sptiter General snpcrin tcndcnt in Colic, dcsscn padagogiscil c Schrift 
"Berich t aus Gottes Wort" 1573 erschion. Zcdlc rs Universallexikon 
rus Quelle fUr die Lebonsgeschichte ist rei chJ ich vcraltot. · 

237. l l'orster. - Kurt Kors t.en, E i Il e u r 0 p il i s c h 0 r R 0 v 0 In t ion ii r. 
Go 0 r g For s tor 1754- 17D4 . Berlin, A. Scehof u. Co. 102 1. 
VU S. - S. 15- 17 Kasseler Ze il ; vgl. H. %. 125, 3G3 11 . 111a 
Se i del , Dus Labyrinth. Bin Lcbclls roman aus dem 18. Jh . J cn<l , 
Diederichs 1922. 388 S. S. 143- 204: Kasseler Ze il 177V- 1784. 

238. B riide1· Gri,im~. - Hr iofo d er B r Ud er Grimm gesammelt 
von Hans GUrller, nach dcssen '1'ode hggb. u. erHi.utert von Albe rt 
Leitzman.lI. Mit 2 Abb. rausgezcicilllctcn Portriits des Berliner 
J.1alers Fra nz Kriiger] u. 2 Faksi miles. J ellu , Frommanllschc Buch
handJung (W. lliedcrmalln) W23. XH, 320 S. - Unsere groUon 
Landsleute gehijren zu dell fruchtbarstoll lllld lieLenswii rd igsten 
Briefschrcibcrn. rn ciner langen Raihe vo u Bunden sind ihrc 
Korrespondenzell verijffcntlicht Hnd an ullgezuh Jten Sto ll en Briof

_ rcihcn nnd E inzelbriefc \"o n ihncn gedruekt - nur zwci hesondcrs 
wichtige Briofwechsel stehn noch a.u s ; der .Ia.oobs mit Sa,vigny und 
dorjenige der BrUdel" mit Lachm:tnn. Juzwischen erscheillt, von 
bentfcncr Seitc gesammolt, gcsichtet ulld ori iiutert, cine Naohlesc, 
die filr di e personli chen Heziehungcn des Briiderpaars, fnr ihre 
Wissenschaft IInd IOr die Zeitgeschi chto libcrrasehend ergiebig ist 
und auch in der hessischen Heimat lchhaftes Interesse weckclI wird , 
obwoltl s ich untor dell Adrcssatcn n Ul" g:lllZ wenige Landslentc 

• 
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helimlen : so ihr J Il~endfre u nrl Werner lIensche), del' Uildhauer 
(S. GB, 275), dcr Amtmunll KlingcJhofer (S. 102) , der Pfarrer Hass
ItItlllll (S. 114), F. L. l\li ttler (S. 250), Ferd. Pfiste r. Aber all ch dem 
Bonner Arch ~io l og:el1 F r. GoW. Welcker (11US Grii nberg) gegcnii ber 
fiihlt sich .Jacou <lIs Lanusmanl1 , unJ del' Name des Konsuls Kul en
kamp, dcssen Gast er bei del' Liibecker Gcnna nisten vers ammllln~ 
1847 war, erinnert ihn sofort an die Heillwt. An ihr hiLn gcn die 
llriider tl'otz allem Druck und ali en Kriinkungen, di e sic erfahren 
1ll1lJ.lteu, Illi~ inn igor Treue, und .li s 1827 der Bremel' BUrge rllleist.er 
.J oh. Smidt, dessen Bekanntschaft Jacob 18 14 im HUll ptqllartier 
gcmllcli't hatte, unu mit dom er hier uno in Wien eine F'rcundschaft 
lurs LcbeD schloB, ci ne erste Anregung hei dcm Min iste r v. Arns
waJdt in H,ln novcr fiir d ie Bcrurun{.! nach ()iiltill~ell ~a lJ , tla. sctzt 
ihrn Jacoh (S . .l 2!J) die GriilHlc ausf' lnan der, d ill fijr Hein Verhl ei ben 
ill Kasse l sprechell: 1) AlIhiingl ichkci t :IIIS Iwsonderc Va l.crl a lHl ; 
"wellU dies a ll ch jctz t kcincH F relllci ell tlll t vie l ziehen 1\01l1l1"e, mich 
hii.l t es doch Iloch zUl'iick" lI SW. Obrigell s ist es bcdcutsam lInd 
eindrucksvo ll , daB gcradc der Diplomat und Slaatsmann Smid t ill 
seiuem hessischen Freunde nicht nur den Gelehrten tint! Mellschcn 
schatzte, sonde rn allch den vaterlii.ndischcn Poli tiker ll nd dessen 
Talent, "auch in Jieser Spil a.rc ein lruchtbringendes Wort zu seiner 
Zeit Zll Papier bringen ZIl ko nneu" (1819, S. 27 1). Aktuell wirkt 
hente del' grimmi~e und Il nchhaltige Franzosenha6 Jaco bs : 1816 
" die ve rfl uchtcll Fmnzoscu" (S. 134), " die cleudeD Franzosen" 
(S. W5) - und no ch 18l37: " Dc I' Generation , zu welcher wir ge
ho ren, wird ]'listrauen und Ab neigllllg gegen die Fnlllzosen 1111allS

loschli ch eingepriigt bleibcn" (S. 145). 
Gottingen. Erlwanl Sclwodef·. 

239. - Ji ans ])affls, Inventar der Grimm-Schranke in der PreuBisehen 
Stililtsbibliothek. (Mittoilungen alls der P reul3. Staatsbihl iothck, hgg. 
v. d . GcncraJverwaltuDg V.) Leipzig, K. Hiersemann 1923. U 9 S. -
Die II Besilluungen aus meinem LebeD" Jacohs sind z. T. abgedrllckt 
im " Ha.nau ischen Magaz in" 3. J g., 1923/24; Nr. 1/2. 

240. - W. Hopf, Die amtliehe Tatigkeit der BrUdor Grimm <l.n cler 
Landosbi bliothek Cussel: Zcntralbla tt fUr Bibliothekswesen an (1922), 
Heft 7/8. . 

~!1. - Rudolf Schade, Eine Jacob Grimm Erinnerlln~: Di e Nelle 
Zeit V (Chicago 1923 August l8), 33, S. 7- 9. - AlIfzeiclmungclIl 
Oskar Sehades tiber die Ehrung J . Grimms dUl'ch di e Berliner Stu
dentenschaft am 1. August l847. 

242. - WitHer H. U er endsohn, Grundformen volksliillll ichcr Erzah
lungskunst in den Kinder- und Hausmarcll(~n der Brii der Grimm. 
Hamb urg, W. Ge ntc W2l. l43 S. 

243. - K Rothacker, Savigny , Grimm, Hanko. Ein Bcitrag zur 
Fragc nach dCl.n Zusammenhang der Historischell Sehule: Historische 
Zcitschri ft 128 (Munchen u. Berlin W23), 115-'145. 

2<.1.1. Grimmelshausen. - Hodolfo Uottacchi;lri, G ri III III 0 I s h ,HI s en. 
Suggio su " L'avvcnturoso SilllplicissiIll Il H". Turin , Chiantore 1:)20. 
Vll , 2 11 S. Vgl. Li t. Zbl. W2l , Nr. 2, S.34. Wolfg. Stammler in 
del'. D . L . 7.. 42 (W21), 11 H. 

245. - A. Rachtol,l, Grimmelshausens Schriftcn in don Me6kata.
logen 1660- 1675: El1phorion 2:l (1921), 406- 499. - Ders ., Zu H. J. 
Ch ri stoph v. Grimmclsha.usen : MUnchene r Museum fUr Philo1o:tie 
des Alittclalters und del' HClluissancc 4 (1923), 18 l- 193. 

• 
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246. - W. E. Ofterding, Grilllmclshausen nod das Bildener Land: 
Dor Schwa.bische Bund I, 8 (Stuttgart 1920). 

247. - Hans Heinf. norchcrdt, Miszellell zu Grinune]shausens 
Simplizissimus: Euphorion 23 ( l~2l ) 283·-294. Besprechung Bech
tolds cbenda 304-313. 

248. - Ders., Die ersten AlI sgaben von Grimmelshausens SimpJi
cissimus. Milnchen, H. Stobhc 1921. 64 S. (Einzelschriften zur 
Slicher- u. Handschriftenkulldc 1). 

249. - Grimmelshau s en s Wcrkc in4'I'ei1en. Hggb. , mitEin
leitung n. Anmerkungen versehcll von Hans Heinr. Borcherdt. lIfit 
3 Beilagen in GravUre nud KUllstdrllck, 24 Textbildern nnd 2 Hand
schriftcnbeiiagen. Berlin, Bong u. CO. [1922J. Bd. 1- S. LXII , 258 
u. 272. 468. 538 S. (Bongs Goldne Klassikerbibliothek). 

250. - Fr. Gundolf, Grimmclshall sclllllld der Simplicissimus: Deutschc 
VierteljahrsschriIt fOr Litcratll rwissclIschaft und Geistcsgcschichtc 1 
(Halle 1923), 33D- 358. 

251. - W. E. 'J'hormanu, Grilllll1clshallscns religiiise Illld politische AIl
schauungen: lLi stori sch-politi schc ]Jl ilttcr fUr das katholi schc Deutsch
land 156 (1920), S. 523- 541.. 58 1- 5UO. - Nitch den Utopien dcs 
Narren in Buch Hr, 411. 5 j deutsches BcwufHsein ein friihes Beispiel 
des erwachendcll Nationalbewl1Btseins in I1nscreTJl Sinne. 

252. Herbort v . li'1itzlm·. - Cl Hnr. Olche), Ein eigentlimliches Ord· 
nungsprincip bei Herhort van Frit.zlar: Beitrage zl1r Geschichte der 
del1ts chcn Sprache und Litemtur 45 (Halfe 1921), 467- 472. 

253. Hopf. - Wilhelm Hopf. Zur WUrdigung. Van Pf:trrer 
R. Schlunck. S. A. aus "Kin,he u. Welt", B1atter allS def hess. 
Renitenz. Melsungen 192 1. 10 S. 

254. Hutten. - F. lIerrmnuu, Ein dentscher Brief U1richs v. Hntten 
libel' Erfurter Verhaltnisse ans dem Jahre 1514: Mitteilungen des 
Vcreins I. d. Gesch. u. Altkde. v. Erfurt, Hcft 40{41, S. 185 - 190. 

255. Lampe1·t v. Hers/eld. - B. Schmeidler, Kleine Forschungen 
in litemrischen Quellen des 11. Jahrhundcrts : Historische Viertel
jahrschrift20 (Dresdcn 1920), 129 If. - S.141- 149: Lampert von 
H c r s f e 1 d und die Ehcschcidungsangelcgenhcit Heinrichs IV. im 
Jalu·c 1069. 

256. Hein1'ich von Langenstein. - Gustav SOllllllerfeldt, Zu Langen
steins Abhandlungen Gber die Landgra,fin Elisabcth van Thliringen, 
und Uber die IJraphezeiungen del' hI. Hildegard von Bingen: Noues 
Archiv 43 (1921), 3D4 If. - Roth vermutete (Zbl.l. Iliblw. , Beihelt 2, 
S. 16 I.), daB diese Reden im Kl. Eberbach gehalten seien, wo er 
seit 1383 war. Nach einer Hs. dcr Wiirzburger U. B. hat L. e i n e n 
der Tra.ktate mindestens schon 1382 in Paris vcrfant. Elisabeth 
wird a.)s Wohltatcrin nnd Patronin Del1tschlands gertihmt. Der andcre 
Traktat ist in Eberbach verfallt. - Vg!. Nr. 74 u. 75. 

257. Meyer. - Ernst van Meyer, Lebeu se rinnerungen. Als 
~fanlJskript gedcuckt. 15D S. [19J7 1J - Der VI. (1847- 1D16) war 
del' Sohn des kurhessischen Ministers uud letzten BUlldcstagsgesandtcn 
Fricdrich Siegmund Meyer (t 1888) und schildert .LUS seinen Schul
und Flegeljahrell iebhaft seine Edebnisse in Kassel und Woifsanger. 
Die Erinnerungen aus dem F~ldzl1g 1870/71, den er ftls Angehoriger 
der Kasselcr Altillerie mitmachte, nehmen eiDeD breiten Raum eiD. 
Als Dozont und Professor der Chcmie in Leipzig nnd Dresden be
wahrte er del' hessischen lIeimat einc trone Anhll.ngiichkeit, se it 

, 
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1875 war er vermiihlt mit Johanna KoJbc, der Toehter des Chcmi_kers 
Hcrmann Kolbc, der VOIl 1843- 1845 al s Assistent Bunscus und 1851 
bis 1865 als desscu j'lilChfolger in Marbnrg gewirkt haLte, nnd ZII 

dessen Charakterist:ik dic Aufzeichnungcn viel bringen. OllOr die 
Unschlilss igkeit des l<urfUrstcn in df' n kriti schcn Juni tugcn lH(ili , 
dell Einfhlfi der Fiirstin von Hanau ent.hiilt das Dueh 1J caehtcns
WCltc MiUciJu ng\!Jl (S. 2'2 f. ), femCJ' eine Aullc rung des frallzosischclI 
Generals Duplessis aur del' l)ariser Weltnusstellung vor dem Krllpp
sehen Hicsengeschiitz lintel' Ansllieiung llllf die Anllexio ll I(urhess
sons: "Ncallllloins, nOll s vo ns dcborllssille rons" (S. 34. 72 f.). 1111 
J\nlwng findeu sich Nathweisc iibe l' di e Hcrkllllft seiner Vorf:I IHcll 
ails Sl'hottell llnd Bingcnhcim in der Wettera.u. Vgl. Nelles Archiv 
f. sachsisehe Gesehiclltc 42, WH. 

258. MeY8enbug. - Malwida v. ~Icy.sellbllg, Gesammeltc Werke. 
llgg. vou Bel'ta S c hi e j ch e r. 5 I_mnclc. Be rl in, Schuster u. Loffler 1922. 

259. - Ferdinand Gregorovius und Malwida von Mey se nb ug. 
Unveroffentlichte Briefc, mitgeteiit von Berta Schle ichcr: Der 'l'iirmer 
25 (l923), Nr. 4, S. 2'00 ff. 

200. - Dom. Wegclc, l',lalwidn v. l\! eysc llbllg u. Theodor Alt
hans in : Deutscher Staat 11. dcu tsche Parteicn. Bcitragc zur delltschclI 
Pnrtei - u. Idecngcschi ehte. Fricdrich Mcineeke znm 60. Geburtstug 
dargebracht. Mlinchen u. Berl in , H. OldenLourg 11)2'2. 384 S. 

2li L. N iege. - P. Al1hnus, Dcr Vcrfasser u. die ursllrlingiiche GestJLl t 
des Licdes "AIIS mcines I!erzens Grunde" in der Theologischen Fest;.. 
schrift flir U. N. BOJlwetst'l. 1D18. ~ . SO- 103. - lIauptrmulll Gcorg 
Niegc {N igidill s} ZlI Allentlo rf ( IG2!'") - 11)8CI), <l essen Nach la!3 VOII 

geistlichen Liedern lIuf del' Berliner ~taat ~ "i " l int.h ck lit'~t . 
262. Rabanu.s Maul'us. - Joh. Bapt. 1I:lIhlif't.hI, 1)f'1' .J l'l'erlli<l s- J{OIll

ment:u' des Habanus Ma.urus: St.udic lI u. ~Iitteilunglln ZIII' G('st'ir . 
d. lle ll ediktineronlcns 40 (Salzbmg 1920), :243- 25 1. 

263. Bitter. - An n a It i t t er: Obcrhess ischc Zeitung W21 Dczcmher iI , 
N I'. 283. - Dichteriu, geb. 18G5 in Koburg, t p,l. Oktohcr W21 
in .Marburg. 

2G4. Rodenberg. - Heinrich Spicro, Jul i u s Rodenb e r g , sein 
Leben lInd seine Werke. Berlin, Gebr. Pactel 192'2. L44 S. - Obel' 
diese gchaltvo]Je Lcbensbeschrcibullg des trefflichcll Kurhessen, von 
dem in dieser Zeitschri ft fiftor be ri chtet wo rden ist, <lurch eiuen 
dazll in bcsondercm MuIJe berufenen Literatu rb istoriker habe ieh in 
einem Aufsulze "Julius Rodenberg als Kurhesse" mit Zugabc cinigcs 
eigenen in "Volk lInd Scho]Je, Heimatbliitlc r fii r beidc HesseD, Nassau 
und Frankfurt <L. 111." Heft 7- 9 (Januar-Mlirz J 023), S. 181/8'2 geurteilt. 

Marlnwg. Karl Wench; . 
2l>5. - Con rad F e rdinand Mcye r und Jul iu s Rodellberg. 

Ein BricfwechseL J-! erausgegcbcn von August J,angmcsioIc r. Berlin, 
Gebr. Pactel 1918. 02-2 Saiter! . 

Jede nene J)ublikation n1Jer unsercn kurz vor dem Weltkrieg 
83jahr ig versto rbenen Landsmann Julius Rodenbel'g, den Grli nder 
und Illll stergiiltigen Leiter der gediegensten Zcitschrift der wi lhelmi
nischen Am, versUirkt den Einlir(lck von der bedeutcndcll Stellung, 
die dieser Publizist in der FOnlerung del' zeitgenossischell schfinen 
Literatur libel' cill Menschcnaltcr .hindurch eiunuhm. Ohne EinflulJ 
Rodenbergs, den man einmaJ lrcITcnd al s "Brnthennc fUr Talente" 
charukterisierte, sind di e Schupfungen Gottfri ed Kcllcrs und C. F. 
Meyers kaulll zu dcnken. Das o[fenbart iluch del' von Langmesser 
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h era nsgegebcl1 c nri cfwcchscl Rodenbergs mit C. F. MeYCf, der 
nicht nur <lI s l.eugni s ciuer g run dchrl ichcn deutsch-schweizerischen 
Frcundschaft a nzusprechen ist., sondern nns VDr alJcm einen t iefeD 
B1ick in (l ie Gehcimnisse def Dichte rwerkstatt t un laSt. Samtli chc 

'NovcHen des Dichlers VOIl Kil chlJcrg vo m "Hciligen" bis zur " Angela. 
H? rgiR" .ers chienen zue rst in def "Dcu tschcn Ruodschau", 1111£1 immer , 
wlcder 1St ' cs deren Herausgcber, der ta.ktvoll ruah nend, fOrdernd , 
lobend , ab er a uch einmal recht ungniidig tadelnd allf die Produk tion 
cinwirkte. In welch cm MaJlc er der Mitarbeitcr seiner Mi tarbciter 
Zl1 sein wuBte, zeigt die Korrespondenz liber Meycrs wieder und 
wicder llmgcmodeltes Lutherl ied. llll grotlcll Ganzen beschrankt 
sich der durch di e J ahre 1877- !)8 begrCllzto Briefwcchsel a uf d ie 
di chtcrischcn 8 eitrage des groJlen Sehweizers filr d ie " Rundschau" . 
- Ei ll bclangloscr Druckfeh ler "lngenheim" statt "J l1genheim" 
(S. 141) ist anzumerken ; danelJen ein unangenehmes Ve rsehen des 
Herausgebers, der (S . 227 u. 2'28) Wil holm Scherer, den Freund des 
Rodenbergschen Hanscs, mit dem im gleichen J a hl' verstorbenCll 
J ohunnes Schcrr vcrwechseJt. D as F ehlen eines Reg isters bedeutet 
ciue empl incUi chc Liicke. 

K assel. Heidelbach. 
26G. - Ant. Uette lhe im, Marie v. ]~ ber -Esch enbach uncI Jul. Roden

borg : Deutsche Rundschau, Bd. 100 (1920), 6-23 ; s. aoch dessen 
AJl zcige von Ro dcllbcrgs Tugebti ehern in der Osterrcichischen Hund
schau 60 (1919), 6. 

267. Rupp eZ. - K. Wch.rh:m, F rankfurt a. M., H e i n ri c h R u pp e J , 
cin hessischcr Heimatdichtcr : Frankfurter Nachri cht.cn , 200. J ahrg. 
1!)2 l Nr. 470 v. 6. Novbr. - Geb. 1886 in Neuki rchen (Haun), 
Taubstununcnleh rer in Homberg, VI . dcr " Rho nbauern" , der Gedichte 
"Die zu Hll.upten Frii hrot haben" uud " Aus Gro6mntters Milrehen
truJlC" . Vgl. unteo NI'. 312. 

268. 8chiidel. -- K. Noack, Ans dem Freundeskreise von Wilhelm 
vo n l)loeonies : Darmsllidter Tagblatt 192 1 J uJi 20, Nr. 198. - J oh . 
Bernb . Se h iL d e l , geb. io Hanau 1808, Musiker, Frcund Schwinds, 
starb 1882 in Darmstadt. 

269. ScltiiJcr. - Franz 6rnetzer, Miincheu, W i lh c l m S c h i~ f e r s 
" Lebensabri6" : Das literarischc Echo 2'2 (1920), 969- 971 ; vgl. Z. H. G. 
53, 1.4t. 

270. S cltenk. - G us t a v F r e i h e Tt' Se h e n k z u S c h w e i 0 5 -

b e r g 1842- 1922. IV, 119 S. mit ll ild und Stam mtafcln. Marburg 
lD2U. - C. Knctsch hat fnr die Familie und die Freunde des ehe
maligeo Darmstad ter Arch ivd irektors eill vo rnehmes GedachtnisheIt 
Zllsam mengesteiJt, dessen besondere Zierde das lebensvoUe Bild des 
Vcrstorbencll darstell t. AuUcr einem Lebensabri6 und einelll a IJ ein 
23 Seiteo ulllfasscnden Ve rzcichllis der Schl'irten und Besprechungen 
Schen ks silld di e bei den Vo rtrllgc "AnIall der hessischen ]~ rbschaft 
an das HallS Brabll ut" nnd d ie Vcrle ilnmg des ReichsHirstenstandcs 
a n Lg . lleinrich I." Hlld die "Genealogischen StudiclI zur Reichs
gcschichte" nochmal s abgedruckt aJs Beispiele fill' di e Eigenart des 
cha ntktervollell Ge leh rten, dessen Lebensarbcit durch d ieses Heft 
wUrdig ZUlU Ausdruck k Ollllu t . 

271. Seelt'g. - Geert Seelig, E in e d e u t s c h o Ju ge od. Erinnerungell 
an !riet und den Schwanenweg. H,ullburg, ilerlin, Leipzig, Alster
Vcrl ag o. J. (W20]. 22-2 S. 12 Taf. ln Abo. - VI. ist ein Sohn de. 

, 
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182 1. in Kassel gchorcnen und 1906 in Kiel verstorbcnen National
'okoriomen WiJh . Seclig. Vgl. Heidclbach im Hessenland 34 (1920), 175. 

272. 801ms. - Alex. ". lIartmanu, Ein Gedenkblatt rnr Ferdinalld 
Prinz zu So l III s- Hohcusolms-J,ich. Berlin , G, Grosskopf 192L. 

273. Speck (5. auch NI'. 223). - Joh. Gg. SI.rengel, hU Wilhclm 
Specks 60. Geburt.stag: Frankfurter Nuchrichtell 1!11 1 Jul i 7, Nr. 840. 

274. - M. Elster, Wi lhcllll Speck: Del' Tiirm er, 23. Jg. (Stuttgart 
l il21), Helt 10. -

275. Spiess. - H. Sch losscr, K:Lrl Spic6 (1878- 1921): Na.ssauischc 
HeimatbHitter 23 (Wicsba.dcn l!r!'2), 34. f. Vgl. <wch den Nachruf 
in tien Hess. BII. f. Yolkskllntlo 20, 44. 

276. - F[ritz] nlijhml, Georg Sc h l :i.ge r -r. Karl S pi c B"i' : Zsch. 
des Vereins fiir Volkskunde 1l0/!32 (Berli n 1922), ill f. 

277. - :Ed. SI)i oG u. Moritz SI,i eU, Kn rl Spiell zlIm Gedilchtnis : 
Spiell 'schc FlImiliell -Zei tung, 8. Jg. W21, lI eft 3, S. (i2- G8. S. ;luch 
un ten (Hin tc rl iluder GcschichtshHittcr). 

278. v. Wildungen. - Wemer SU II.kol, Ein MarLurger Nu.turfreund. 
Zum 100 ja.hrigen Totiesfag von W i I dun g ens: Hess ische Landes· 
zeitung, US. Jg., NI'. 164, 14. Jul i 1922. 

279. Witzel. - O. ClomclI , Georg Witzcl und J ustus Jonas: Archiv 
fiir Reformationsgeschichte 17 (1920), 132- 152. - S. 139. Vcrr. 
des " LudllS Sylvani Hcssi in defectionem Georgii Vuiceli i ad Papistas" 
ist Antonius Corvillll s tr>34; die Flugschrift ist jet.zt vcro ffentlicht in 
"Flllgschriften aus der Refo rmatiollszcit" (Leipzig, lIarrllssowitz W2L). 

280. lVii/tler. - OLto UerlllllllH, August Anwn W i.i h I c r. Zur LOO. 
Wiederkehr seines Gc IJIIl'ls lII-{.{cs (2H . .Jallllur 1771): II' nl.llkfurtcr 
Nachrichten 10'21 Januar 28, Nr. 4:). - til ' \) . 1771 i ll l (a s~\(' I , star!! 
1850 in Frankfurt ; Schijpfer der PolyteciJll ischclI GoscllschaH lIIul 
groBartiger Wohlfahrtsci nrich tungen. 

28L ZedZitz. - .M. Schilllllle l,)fclluig, Robert Gra.f von Z () d li t z 
und Triitzschler: Zeitschrift des Vereins Hir Geschichtc Sch lcsiens 
56 (Bres]a;u 1922),73- 90. - 1898- loo3 Oucrpr:isident von !lessen
Nassau, So rge Hir die Landwirtscha.ft und die Frankfurter Akademie, 
Eintreten fUr cinen evangelischen Geistli chen [li eidelbach in Manns
bach ?] in cinem Disziplinarverfahren S. SS f . Einc warmherzige 
Schilderllllg des genialcn, vorbiJdlichon, cha.rakterfesten Verwa.ltllugs
beam ten und edlen Mcnschcn. - Eine nicdliche Anckdote mit dem 
OberfOrster Borgmann lIUS Oberaula am SchwarzcniJij rner 1'eich 1894 
wcgen del' Forellellzllcht wird in den Heilllat·Schollen 1 (1921), 1l 
erzii hlt. 

xn. Staats - , V e rfassung s - , V e rwaltnngs- nnd 
Rech tsgosc h i c l, te. 

282. AdolfWons, Vogtei unt! Bud ein derdeut sc h e n K:Li se r
ze i t. L 'feil. Berl in, Weidlllilnn HH9. XV I, 173 S. 2. Teil 1928. 
IV, 151 S. (Arbeiten zur del1tschen I{echts- und Verfassungs
geschichte ... hggb. von J. lI:Lll er, Ph. Heck, A. It Sch rnid t 1. u. 5. 
Heft.) - Der VI. weist im crsten 'rei] nach, daB Vogtei und Munt 
einander gleichzusctzen sind. Seine Gleichsctzll ng "on Eigenkirchc 
lInd Vogt.ei sowie Patronat Hnd Vogtei wird lebhaft bestrilten, vg!. 
H. P lani t.z in der Savigny-Zsch., germ. Abt. 41, 1920, S. 42l fr. nutl 
H. Aubin in der Vjschr. f. Soz. und Wirtsehaftsgesch. 1G, ,108fr. 

• 



• 

• 

36fi A. Bcsprechungcn nod Nachwcise. 

Der zwcite Teil mit dom UntNtitcl " Vogtci nnd Bede rus Grund
lagen des dcutschclI Tcrritori.dshlatcs" behandeH die Kirchcllvogtei, 
die Freigrafsclmftcn (s. !lllch Zo. 11. G. 52, 182) llnd die Bede, wclchc 
nicht als Heercsstcll cr crkHlrL odcr ail s deT Hochgcrichtsbarkcit all 
geleitet werdclI kunll , son<icrn ill del' Munthorrseha.ft ihrcn Hcchts
grund hat. Di e Arbeit zi ebL ort hess ischc Qucllcn heran , konntc 
:Ibcr in dieser Hichtllng Jil T lI esson wciter a usgcbaut we rden. 

283. Manfred Stlmming, H as til'utsehe Kijnigsgut im 11.11I1d 
12. Jahrhund c rt. I . T('il : Die Salierzcit. (ll isto ri schc SludiclI , 
'-left 149.) Berl in, E. Ebcri ll g 1n2"2. XII , 128 S. - Diese Arbeit 
setzt die Studicn von A. Eggcrs (\'1;1. Z. 11. O. 4S, a93) fort. Auf 
hessischcm Bodell begcgrH'1I wir Kun igsgut in Eschwegc, Ingelheilll, 
I\aufllngen u. <t. O. M('rkwiinligc rweise lindell sich keine Angabell 
IIher das Iteicil sgut im Ohoriahngau, da. dern Vf. chcnsowie scholl 
Eg~crs die betr. ArbeiL G. Frh . Rc hcnks im A. 1-1 . O. 13, S. 423ff. 
unlJehnnt gcb licbcll zu lowin s(' hcint. 

2&J. Alcxander]'rllh:grnl', Ut'rlr ess i s chc Verrn ss ung s ku.mpf 
in seiner BcdelltulIg Wr tlie· dpu tsrhl' Geschichte. (Untor besondorer 
BerUcksichtigrt ng lipr J or hre l 85t ) I Blifi Ira ch dpII A kt.en i III P rou6isclr en 
Staatsarchiv Marilllrg, illl lI of- lIIa l SkHtt slJ rchiv Wicn llnd im Geh. 
Staatsllrchiv Berlin darg:cs tellt .) Verzeichni l:l der Oissertationell . . . 
der I'hilos. i<'akultliL Jena . Winter-Semester 192 1/22, S. 6<J f. -
Erstlllalige Benutzung der Ustcrrcichischen GesandtschaItsberichte 
IIUS Kasscl im Wiener Archiv. 

286. Ule JlCsslsc1lof'rnge. Ein Riickhlick lIud eilt Ausbliek. I\assel, 
Verlag des Hessischotl Volksbnndes L92-2 . 40 S. - L. Die hessischo 
Frllge. 2. Die iunerell Grundlagen der hcssischen Bewegung. 
B. Das politische Ziel del' hcssischen Ucweguug. '1. Cha.rakter IInd 
Bctlelltnng des Gcsarnlhcssenstaates. 5. Kllrhesscn im l}re nBischen 
Stalltshaush:dt al s Beantwortung der Frago nnch der finanz-politisehen 
Lebcns- und Leistllngsfnhigkeit des hessischcn Staates. 

286. Erich Schr:uler, Die Stadtc He ssc n s (Jahresbericht des 
Frankfurter Vercins f. Geographic u. Statistik 1!)ll)- 2-2). 70 S. - Sch. 
beschaftigt sich in seiner sehr anregellden Arbcit hauptsachlich !Hit 
der Ent s t e 11 u n g der hcssischen Stadte . J. Er hebt als lllteste 
Oruppe die im l2. Jahrhundclt cll tstandenen SUidte hemus. Denn 
vor dieser ZeiL habc cs in Hcssan koine StU.dte gegeben. Er beruft 
8ich miL diese r Boha.uptung auI Siegfried Ri e ts c h e l , der aher 
mi6verstanden wird. Zweifcllos rcichen die Anflinge mehrerer 
hessisehcr Stiidtc weiter zurlick. Da, aber di e Ellt.stehungsgrUnde 
fiir die StU-tlle "om 10. bis zum 12. JahrhnnderL konstant 1>lciben , 
ist diose Abgrenzung flir UIl S nur von sekund iirer BcdcuLllng. 

Nach der herrschendcn Lehre sind die "or rund 120) ellt
standeneD Stadte nls Mllrktc clltstandcn. Sehr. dagcgen mcint. daU 
sie dcm Einftu6 dcs lIandelsvcrkehrs der gro6en StraBen illr l..obell 
vertlunken, daB sic insbcsond('re tla entstandcn seien, wo Hemmungs
pnukte fUr den Vcrkehr Ingon (Furten, Briicken, Engpasso, vorge
lugerte Bergriickcn , Obcrnachtl1ngsstationen). Es ist nun gu.nz 
zweifellos, daB Wcchsclhczichullgen zwischcn HandelsstraBcn und 
StU.dtcn vorhanden siutl , untl 0 s w U. red a n k c n s w 0 r t , we nil 
ci nmal s amtlicho :tneinerbestimmt e nHandels s tra6 c 
ge IcgeDen Stadte auf ihrc B e zi e hung c n zur S tra6 e 
hi nun tor s n cht w ii rden. J:o' iir das Wo c h se n der St5.dte spiclcn 
die Stra6cnhelllllll1ngspunkte zwei fcllos cine groBe Rolle, nich t Zll-
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Jetzt die Obernachtllngsstntionen, dic, wic Schr. Imchwcist, in JIl chr 
od er weniger regelmii6igen Absti~nden von 25- llU kill aufeinander 
folgten. AuJ die En tste hung der Stadta aber sind sic m. E. 
von keinem wesentlichen EinAlla gewesen . Schr.'s All sfiihrungen 
ZlI dicsclll Puukte sind durchaus nicht iiberzcugend . Die gallze 
Theorie steht uud fli llt iiherhaupt mit der Frage lli.Lch ti er Prioritat 
der StraUen vo r den Sladtell . NlUl ist cs irei lich gewiU, da ll das 
Durchgtl llgsland Hessell urallo StraBcn gchabt hat IInd daU diese 
auch aus geographischen Grunden un g cia. h r dem 'l.lIgo der spalercn 
StmBen gcfolgt sind. Aber hier kommt cs cbcn :ulf die g :t. nz g c· 
It a u e lokale Fcstl egung an, die aber unmoglich ist. Dus ist jeden· 
ialls sichcr, daB die StraBcn mit ihrell eiuzei ncll Statio ll cn, wic sic 
uns Schr. schildcrt, cral rcl:lli v sehr jUllgOIl UrsprulIgs sind IIl1d 
erst uus der Zeit stll III IIl CIl , in II cr ill sbcsollclcre die l\1 essen in 
Frankfurt tlud Leipzig einell bishcr IIl1 hek:mnt I? roUartigen StraBen· 
verkehr crzcugten. FUr die SUidte dur iUteslen Gruppc mna nach 
wie vor d:U:lIl iestgehaltcn werden, daB sic ru s hUrkte ins Lcben 
getrelcn sind. Wcnn Sehr. sieh mit diese r Markttheo ri e Il icht be· 
frcunden mag, so liegt das zUln guten Teil daran , daB er sic ver· 
kennt. Oenn cs handelt sich bei den ltHirkten wie spiitcr bei den 
Stadten durehaus nieht um die "Befri edigung des Wocheumarkt
bedUrfnisscs fUr einen Hlndl ichen Siedlungsbezirk." Vielmehr waren 
die Miirkte dauernde Sitzc von Gewerbc uod I-Iandcl. TagUiglich 
wurde fUr den Verkauf geariJeitet, tagtliglich gekauft und verkauft, 
und nur n:tch der Menge des Ums:ttzes unterschied sich der Wochen· 
marktstag (nud evtl. au ch lier Jnhrmarkts tag) von den iibrigen Tagen 
der'Woche. IT. Auch fUr di e slllitrniltelalterlicheu Stiidtc (uach L2(0) 
lehnt Schr. die MarktthM rie ab . Hier mi t mehr Hecht. Freilich 
bedeutungslos ist auch bci diesen SI)iitgrUudungell der Mnrkt keines· 
wegs gCWCSCll . Aber Schr. hat m. E. rccht, wenn er als dns H a u p t
rnotiv fUr die Grundung dieser Sta.dte das Streben der Territorial
herrcn nach Festungen hinstellt. Diese Periodc datlcrt allgemcin bis 
gegeD L400. FUr Hessen stcUt Sehr. ein sehr piotzli ches Abbrechen 
urn das Jahr Ul70 fest. Wahrend die alteren Stiidte in den breiten 
FluBtUJern angelegt wurden, 1 09 man si ch jetzt in die oheren Bach· 
till er tlnd aui die Schutz gewahrenden Herge zuriick. lndem man 
mehr politisch·s trategische, al s wirtschaitliche Gesichtspunkte bei 
der Wahl Hir die Lage der Stltdt obwalt.en lieU, schuf man den 
Neugriindungcn keinc gii nstigcn Entwi ckelungsmogl ichkeitcll , di e 
sehr zahlreichcn Zwerg· und Landstadte im hcutigen Hessen sind 
fa st alle in dieser Periode gcgriindet worden. Ill. Nach J970 sind 
nur vereinzelt neue SUi.dte entstanden . Die Motive fUr ihre Grun· 
dung sind ve rschiedenartig i aber das Streben nach Schaffnng von 
Landesicstungen spielt jetzt keine RolJe mehr. Dahcr liegen die 
St.a.dte wieder tiefer unci wirtschaftlich ~iill s t iger llud sic haben 
sich denn auch crfreuli cher Plltwickelt. IV. Auf Grund der syste· 
matisch herangezogenen Stutitgrllndri ssc stellt Schr. fest, daB 75 0

/ 0 
aller hessischcn Stadte planmlil.l igcr Griindung ihr Dasein verdanken. 
Das Ergebni s weicht van der Ansicht der alteren hess ischen T~okal
historiker ab , wird ahcr dell mit der ncucrcn Stftdteliteratur Ver· 
trallten nicht Oberraschen. V. Die GrUndung der Stadte erfolgt 
nach SChT., der hier dcr Theorie La p p es folgt, durch Zusammen· 
legung mehrerer Durfer Zll einer Stadt. Es ist richtig, daB diese 
GriindulIgsfoml bei den splltmittciaiterii chen SmdteD sehr hiiufig, 

• 



• 

• 

368 A. Ocsprecllllllgcn uod Nachwclsc, 

wc nn auch keineswegs immer, gewi.ih lt wurde. Anf di e illteren lI ncI 
jiiuge ren Gl'iinJulIgcn aber darf di ese 'l'heoric ni cht I.lusgedchnt 
wenlcn. Die ries igcn, aus mchreren alten Dorffturcn Zllsa Olmcn
galegten Stadtmarkcn fi ndcn s ich rcgclmli.Big allch nUl" hci d ie~cll 
Sttldtcn, wii.hrond di e alteron Stiidle - und a hn lich wicdcfJlIll d ie 
gUllz j ungen - gcradc untel' del' Engc ih rcr Fcldmark oft genug 
schwcl' zu leidcn ha.thm. 

Del' Verfasscr horn, wcitf'rc Ergcbnissc seineI' Forschungen nnt! 
insbesondere <lnch sain ZlIs<lllllll cngctragcncs rniches Karlcll muter ia I 
an andercr Stellc veruffcntlidu!II ZlI kijll ll c n. Wir k (j nll c ll l1U S di eser 
l-i offnllng- UU I' anschli cBcn. 

](£el. Dr . . W emC'r 81Jics8. 
287. Karl August }:ckhunlt, 'I )i e Witze nh ii. ll s e r Sc hwah en

s pi egel h andschrift. Mnrilllrg(lr jllr. Diss. W22. \" , U4 S. 
Die lI andsohrifL betindet s ich ZlI sanllllC Il mit :tnderell Rechl's
:.llIfzeichnungen in einem "del' La n cl r i c h \. (1 r" het.itelten Codex als 
Depositllm der St;u.lt Witzcnhallscn im l\1arh lll'gel' Stna.tsa.rchiv. Sic 
ist VO II dcm Sta.dtschreibcr Caspar GcilfuB zwischen 1500 lInd 155l 
n iedergesr hri eben wordcn. line Vo rl uge is t ni cht Z lI ermitteln. Sic 
gcho rt zu denjenigen Schwabenspiegelhiuldschrift en , die 1) die Artikcl
fo lgc des groUcll I{cchtsbuchcs beibchaltctl , d ie 2) nicht hercits lII it. 
dom Arli kel 313 (Lafibergischcr Ziihlu ng) ab brechcn lIncl d ie 3) dell 

. Schwnhcnspiegc ltext sehr shirk gektirz t wiodcrgcbclI . 'Die Ge ltllug 
der I-I andschrift Hi.Ut s ich fnr Witzenhausen bis ZUlU Anfang des 
16. J ahrhunderts nachweisen. - Die Arheit Eck ha rdts fiihrt iibe r 
dus VOIl Rockill ge r (Sitzungsbe l'ichtc del' Wiener Akademic, ph i!. 
hist.. Klassc, Jg. l874) Gesagtc kamn hillaus. . 

K1·el. Dr. lVeruer Spiess. 
288. Dr. Karl August Ecklmftlt, Frullke n s p iege l- St udi e n. 

\Vitzen hall sen, Selbstvcrlag 19:13. 16 S. - Der Vr. wcis t nach , daB 
dcm Schrciber des Frankenspiege ls das Frankfurter Sta.d t recht vor
gelegen hat und diese r nach dem 30. Mai , 129 1. vo Ucndet wll rde. 
Ein bisher unbcka nn tes Hrnchstiick des l{echts1Juchcs hat sich a.lIf 
Umsc hlii.gcn vo n Homberge r (Efze) VogtcirochnullgclI im Staatsarchiv 
Ala rburg crha lten, das a ls dritti.ilteste (1387) der Frankenspiegcl
handschriften anzusprcchcn ist. 

280. Wi lhelm l ,nn g, Die wiJ't:schaftsgcschichtlichc Entwicklung der 
Markgeuossellscha..ften mit bcsolldere r BerUcksichtigullg del' Ro e k 0 It -

b c r g-O pp ers h o f e n e r Mark. Gie6cucI' phiJ. Di s~ . W23. 67 S. 
290. lI11goFri edr.lleYlIlann,Di c .M a rkH o dh ei mand er B iehcr. 

Rine kultllrgeschichl li che Unte rs llchung nach urku ndli chem Mate ria l. 
Phil. Disse rtation Gie6en t92 1. 92 S. 3 'rAn. Abb. - Die breit 
angelegte Arbeit zcrfliUt in die 2 Ha.upt.Lei le; Die Geschichtc del' 
Hodhcimer Mark (di e mittelaltcrl iche lInd di e ucue Ma rk) nnd E inze l
bilder aus dem Leben del' Mark. .Diese'roilung bringt viole Wicdcr
holtlllgcu mit sich. Das Hauptgewicht li cgt auf der kultnrgeschicht
l ichen Schildenlllg. Der bei Dissertat ionen oft bis zum ObermaU 
angewandte Anmc rkuugenballast fehlt hi er. .IIa.uJltquclle si nd die 
anhangswe ise alJgedJ'lI ckten Mark-Regllln vou 1557. Dingstllttc war 
der Kouigsstuhl zwischen Rodhei m uod Wal dgirmcs, i\lark und Kirch· 
spiel fi elen zusammen. Die Bedeutung del' Mark al s Beis picl go
lI ossenschaftl icher Selbsth il fe, a ls Vorlauferin der ({aiffeisen-O rgaJli
satJoll auf den verschiedenste u wirtschllftli chen und kul tllrcll cn Ge· 
IJi eten wird gut hera.ll sgea rbeitct. Del' hess ische Stant hat steti g an 
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EiuHuB gewonnclI , nachdem zwei del' B ObcrmarkerfamiJicll (die 
'-Iolzapfe l und Wolfskchlen), wclche EigenHi mcr del' Mark warcn, 
:lllsgcstorbcn warcn (?llitte des 17. Jh .'s). 1834 wllrde der Wald unter 
di e 3 beteiligtc lI GClllc inden 'Ulfgcteilt. Unter den "EinzcJ bildern" 
scion di e vo lkskundlichen Ziige nicht uncrwi.thnt. 

2!) 1. Wilhelm ,-.'rall:wmthes, Di e lilndliche Wohlfahrtspfiege im che
tI1uligell GroBlllJ r7.0gtul1l lIessen. Jbuch. del" phi!. Fak. del' Un . 
lfoidBlberg 102U/2 1. 11 , S. 2'] (godrucktl). 

:l~t2 . Budolf Ill s, Die I(o rpcrvcrl ct,zn ngcn irn Stra.frecht des d eutschcn 
AI itte lait crs : lsch. der Snvigny-Stiftung fur Rcchtsgesch ichtc. Ocr
lIl:wist.. AbOg. 4 L {Wcimar 1!.20}, S. l(}2- L09: RheillJand, HcssclI 
und Ostfrankcn. 

2!l3. Pau l 8chulin , Zur Oeschichte der lIlittc la lterli chcll Miete ill 
W('st- unl.! sii dd eutschen SUid tcn : ebcnda,41 , S. tOO - 1GB: Frankfnrta,. M. 

X1 IL \virt sch aftsges c hi c h te, 

294 . Heinrich .los t, D e r H an1LlIcr Ob s t h au. Scine Gcschiehtc 
IInd Fon]cHlng dnrch den Krei!:l-Ohstbauverci n. Ostheim (Kr. Hanall), 
11. Jos t I D2 1. UG S. - AilS AnlaO dps 20jiihrigell Hestehens des 
Krci sobstluw \'c r(l in ~ ist diese Schrift cntstan/.l en, die fur di e FrUh
zeit Akt.en dcs Ma.rbnrge r Staabmrchi vs hemngezogen hat. Die 
kurfii rst.li chc Vc rordlluug von 1823 bcstim mte die Bellflanzullg der 
LandstraUc n Hnd Fcldwegll JIIi t Obstbiimnell . hwischen der He
gierung und dcrn La ndwi rtschartsvc rci n r,lnd diesorhalb eine Icbhaftc 
Auscinandersetzung stall. E s ware zu wii ll schen, daB ci ne dcrartig-c 
Arbcit Hir Obel'hesscn, die Ileimat des Bcgriinders des wissenschaft
lichen Ohstbanes, Aug. F r. Adr. Diel aus Gladenbach (geb. 17(4), 
gcschriebcn wiirde. 

2!)5. ·I? :Reck, Geschichtliche Entwicklung des T 1L U tL k b a. 11 e li und 
liein Verh iUtnis zu r Industrie im I-Ianallerland l Ha nau-LichtenbergJ 
lIeidelbergcr phiL Diss. 1920. 95 S. 

2UG. K. 'rh. Ch. ) [Uller, 'Freie Wirtschaft odor Zwang? Ein Beitmg 
zur Wirtschartsgeschi chtc des ,Hessischen Waldes. Darmstadt, U. W. 
Leske 1920. 11 , 48 S. VfTI Tafeln . Fol. 

2~)7 . Bcrnh . NC UlllflUll , Ein fas t 200 Jahr a lter KlIpfersch melzofml 
,lllf der Fr ied ri c h s h i.i tte b e i Jba.: Meta.llund Erz, L8. (n. ~'. ~) .) 
J~ . Halle 192 1, Heft 13, S. 325-333. 

2! t8. E rnst J . l.ill1l11 crmann, O b e r di e H a n a u e r Ede lm cL :dl 
Indu st ri e IIm t 8 00 - 1850: Bananer Anzciger, 22. 0ktobcr 
1f121. - Sehon Gocthe hat den Hanauer Bijouteriof<lh rihn hohes 
Loh gespemiet. Wi chtige Angabcn cnthti,1t der n. Ba.ud der "Chroni k 
de l' Gewcrkc" (St. Gall en 1850) H. a . iibcr di e fUr die n ::lnlo :llIgC
fertigtcn silbernelL Blasillstrllmentc (Z. H. O. 6n, Ifjtj ). Vg!. /.li e 
Arheit Thicmcs, angezeigt Z. It. G. 53, 143. - Die lI anallcr Zc itU llg , 
in ti er atl ch ufter geschichtl ichc Aufsa.tze er~chi Il IlC Il , ging im 244. Jg. 
mit Nr. 228 am t. September 1922 ein . 

2nD. Adolf ](:11 weif., Die Ko h Io n vc r S 0 r g 11 11 ~ der Industrie, ins
besondere in Hessen-Thilringen (XI. Armcokorps) von 1914- 1919. 
Philosophische FaklllUit dcr Universitiil .1 011 1\. Verzeichni s del' 
Dissertationen [192012I J, S. GO f. 

BOO. G. ~f:tldfeld , V 0 III 1\1 a hI e n U 11 tI v 0 III Me h I c. S]lrachl iches, 
Ku ltllrgeschichtlichcs lInd \' olkskundliclles: Zeitschrift fUr dns land-

Z(: ilscin". Rd. 1) 1. 2·1 
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li che Fortbildungsschulwesen in PrcuSeD. 12.Jg. Berlilll921. Heft9. 
S. 269- 278. 10, 307- 313. 12, 3H8- 374 (1II1vollclldct). - Diese 
leider llnvollcndete Arbeit ist sehr willkommen, da liber dus hessi sche 
Milhlengewerbe ooeh keine zll sammellfa.ssendc Darstellung bcstcht. 
Obor dlLS Hccht def MUllerkncchte vg l. O. Konnecke , Rcchts
gcschichtc des Gesindcs in West- und Sliddcutschland (Marburg 1912), 
'882 ff. (Mii hl cnordnlln~en von L615, 1677 u. 1722). 

301. W. Gerhllld, Die 'fiitigkeit der am 17. Dezemher 1765 er
richteten Hessischcn Gcscllschaft fUr dell Landl.mu und ihrer Nach
folgcrin , del' 1763 errichtcten Gesellschaft fHr Ackerbuu und Kunst: 
Landwirtschartl. JahrbUchcr 59 (Berlin 1923), 245 IT. 

002. Konr. Niemullu, Die a, lt c n lI ee r. nnd Hltndel ss traBen 
in Thuringen. PhiJ. Diss. 1I alle 1920 [:mch in dcn, MitteiJullgen 
des SU.chsisch.Thurillgischen Vereins f. Erdkl1ndc ZlI Hallo a. S. 
1915119). 64. s. t Kartc. - Die ill das \Verr~ebict allsmundClldcn 
StraBen beriihren und durchschneidcn {(jc hessischen Grenzen (vg!. 
die Karte bei v. Wintzingcroda- Rnorr, Wiistnngen des Eichsfeldes). 
Das Sch riftenvorzeichnis nenn tLanda.lI s einsch la.gigc Arbeitcn, aber 
ni cht: E. Koch , Eine aJte StraBe aus 'I'huringen nach .Franken und 
HosseD, in d. Zsch. d. Vcr. f. thilr. Gesch. S t (Jella HH6), 5& ff. 
und Herm . Guthicr, Der Haillich (Langonsalza. l894), 40. 

XIV. Litel'stur- und Musikgcschicht.e. 

S03. Dr. Emma. Danlclowski, Da s lIil ti brant.J ied. Beitrag zur 
Oberlieferungsgcschichte uuf Ilula.ogwphischer Grundlage. Mit zwei 
Schrifttafelu. Berlin, Mayer .It . MUlier 1919. [IV], LOS s. - Die 
Verfasserin vcrsucht mit pholographischer VergroBcrung den Ge
heimnissen des Kasseler I(odex, namentlich seinen Rasuren und Km'
rekturcn . Dither zu kommen ; aber die Ergebuisse sind durftig. Die 
auf solcher anscheinend paHiograph ischcr Grundlage aufgebauten 
VermDtungen fUhreu Z l1 so phantastischen tcsungen und Interpre
tationen , daB hClIle in der Zeit der Papiernot ein Hinwcis auf die 
Rczension von Steinmeyer im Anzeigcr fUr dcutschcs Altertum 40 
(192t) S. 78 f. genugen darf: die Arbcit ist dort vo n herufenster 
Seite mit Recht scharf kritisiert uml t1a.mit erledigt. 

Marburg. }i'e·rd. lVred". 
304. JuL R Dlctcricll, DcI' Dichtcr d es Nibelungenliedes. 

Ein Versuch. Darmstadl, Gescllschaft hess. Bilchcrfreunde 1923. 
95 S. - Ein kteincs Buchlein von !loch nicht huudert Soiten , da~ 
gelassen ein Jahrhundert ernster Nibe lllngenforscbung beiscite schiebt 
und nach Lieder· und Slufcnlheoric fUr di e angeblich bewu6t1ose 
Schopfung eincs imagiDiLren Volksgeiste!> den Nibelungendichter 
entdeckt in dem rheinfrankischen Abt Sigehart von Lorsch. der am 
lIore des Staufers Konrad JII. in den fUnfzigcr .Jahren des 12 .. Jahr
hunderts zu Speyel' nach F.kkeharts Vorbild das Epos in der end
gUltigcLl Gesta lt schuf, die spater nur no ch sprachlich in Osterreich 
IIl11l'ed igiert wurdc. Schw.tbe \'on Geburt, Rheinfrunke dnrch Er
zicilllng, bairisch-osterreichisch verschwa.gert, al so dreispra.chig, ein 
Frollnd des I(ijnig Rother·Dichters und des Klirenbcrgers, sein eigeD 
U('s (~hl echt (die Aribonel1 ) verherrli chend, die gauze Zeitgcschichte 
all sl't'hopfcnd , mit dcm Blick <luf die Ol'tlichkeiten des Rheingaues 
J..:"l'slaltptc er don Stoff. Seine Nibelnngen sind keine hi storischen 
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Burgnndcl' gewesen, sondcrn si nd es erst tWr lit.crarischcm Wege 
durch dicSCII Dichtcr geworden. {{ourad Ill. ist Gllnthol', Konigin 
Gcrtrud Uote, F'riedri ch Ba rbarossa Gm'not, d er Pflllzgra.f I{ onrad 
GiRc!her, Lothar von Sa<:il scn Liudegar, Knut von Dftncmark Liude
gast, Hii d igcr ist Graf Roge r van A ria no, Etzcl KomL iuatio ll ILIIS 

Atti hL Ilud Aeti ns, El se und Gel rmt sind Wittclsbacher ill ini stc rial cn, 
!-Iagen gchart uach "'hroncck im lI ulIsrO ck, Krimhild ist di e nach 
Konstantinopcl a.ls I<aiserin verheiratetc Bertha. vo n S ul zbach ; ihre 
Brautfahrt gell Osleo, ihr vermutJi cher Streit !nit del' Konigiu Gert.rud , 
die Krc tl zzugsbcratung 1I.47 ill Speye l' (l-Iunn enfatlltci nJa.dung), Bar
barossas Verlobung mit Adc la (= Riidige rs Tochlc r), die E rmordung 
des Sigehart VO Il BlIrghallse ll (S icgfrieds 'I'od), lI cinri chs IV. Leichen
fcier IISW., Illit knhnstcr I'hHutllsic werden so Ereigni sse l1ud Person
lichkeitcII , I.andschaftli chcs 1l11d Ili stori schcs komhin iert, gJanzende 
Geschichtsrom3 l1perspekt iven eroffll et , nur schade. daB von der wu n
derharell Tat des erstc n und groilten , sogar ka iscrl ich heglhmerlen 
mittelhochdeutschen Dichlers keill e Urkund e etwas weiB. Man darf 
,d so wohl gelrost h inte r diese geistvolle, alJcr waghal s ib"C Forscher
hY llothese zu niichst !loch ein reoht dickes Fragezeichen setzen. 

J(assel. Gustav Struck. 
300. AI s fclder Pa ss ion ss pi c l , aus dem .M itte ldeutschen Uber

Iragen von (pfarrer) Erns t }' r eumlli e l) (in Vii be l). Druck und Ve rl ug 
VOIl C. HUhl , Al sfellJ , 192L 80 S. - Eill schones Zc ichen von Lo
ka lpatriotismus, aher ein etwas gewagles Unte rn ehmen, das Passions
J.\piel mit ali en se inen Liingcn ci nem ni cht wissenschaftliehen Leser
kreis anzubieten. Die kurze E iu leitung hietet ni chts Neues, sondern 
faUt d ie E rgebnissc der se itheri gen Forschungen , soweit sie dem 
Verfasse r be kanllt Wll ren , zusammen. Storellll sind die viclell Druok
fehle r , vor allem bei den lateinischcn Ste ll en. Der Preis des Balldes, 
der 00 Folioseiten umfaBt. ist bei den heutigen Verhilltn issen er
sta.unli ch billig (25 .;It), 

O,Benbach. E. B eckelo. 
fKJtj. Ernst Koch, Pr in z Ho s a - S t r a min. Mit BiJdschmuck von 

Otlo Ubbelohde nebst eincm Nachwort von W. E c k h a r d t. Marburg; 
Elwe rt 1922. L50 S. - Diese bilderreiche Ausgabe de~ jedem 
Hessen vertrauten "Pri llz Rosa Stramin" wird gewiB die Koch-Gc· 
meinde vermehren und in die weitest-c1l Kreise Lust und Freude 
t ra~en , wie der Witzenhll.user Rechtsanw:dt Eck h a r d t im Nachwort 
hofft. K hat lIlit feinem VersUindnis das Wesen der Kochschen 
Mnse auf wcn igen Seiten anscha111i ch a l1 sgebreitet umI besonders 
darauf hingcwicsen, wa.s dicscs Werk fUr jeden Marburger und 
Gottinger Stlldentcn wie jeden treucn Hessell bedeutet. Mochte das 
VOIll Ve rl ag prltchtig <lusgestatt.ete Werk di e verdicnte Aufnah me 
lindell . 

B07. I-Icinrich Ilorte lmann, Unter d e r Lind e. Aus den Er
inll{'rungcn eines DOIfjungen . Kassel, Fr. ScheeI I. L92-2]' IV, LW S. -
Vg!. I-I essen land 25 (OH 1), 223 r. 

BUS. 'I'h. ].:nd c lII:lnu, \ ' o n H esse nland und Ostseestrand , Oe
di chtc. Stettill , Fischer Ilnd Schmidt 1921. 99 S. - Der Dichter, 
cille r h cssi ~chen Pfarrer- lmd Ge lehrtenfamilie entsta mmend - Sorkcn 
ist seine lI eimat - , sei t ei ner Reihe von Jahren an der Ostsee 
(Swincmiinde) ansas~ig, zeigt s ic" in diese r gulen Auswa hl sc iner 
Dichtu ngen nicht nur aJ s cin fein flihlcndcr Lyriker, cr wei lS a.tlch 
tlI;1llch andcnl '1'011\' ilnztl scldagclI , a ll e harmon isch schon , vo m 

. ~ . 
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Heiteren, Scherzhaftcn, Lis zum Ernstcn und 'l'ragischen . Die moisten 
tragen den Stcmpei des Erl chten, in den "E rzahlendcn Gedichten", 
wie auch in den hessischcn, kommt vieLfILch balla.denhafte Wirkung 
ZUIll Ausdruck; urn sUirkstcn darin aber wirkt das "alte Hossen
heimweh". Wir !lennen a u!> dCf Ahteiiung "Hesscnland" : " Am 
Kaiserkrcuz bei Kl cin-Englis", " Die Schcidcwurtc" (uul def Scheid 
zwischcn Ehrillgcn und Volkmursen), " Dem Eddertal bei Waldeck 
zlIm Abschicd" (bel Anlage der groBen 'I'alsperre), fCfncr die Bar
bMossapfaJ z zu Gcinhllllscll , Wi lhclmshuhc, Orb nod die Stimnl11 l1 gs
bildcr :tuS dom hcssischcn Pfarrlmus. 

Hallan. llin~8t J. Zimme1'mann, 
309. Gcorg }' lclIIlIIlg, Dorf ge d anke n. Blatter nus den Auf· 

zeicllllungen Klau s Dcntlich s. Mit 1 Vierfarbendrnck. SchHi chtern , 
Neuwcrk.Vc rl ag 1921. \r~1. fl . Koc h in den Hessischen Bliittern fUr 
Volks.kllndc 20 (1921), 47. 

nw. W. Neuhnus, Fritz St tl Jl pi er. E ine Erziihillng nUB dcr Zeit 
des Faustrechts. J-I e rsfeld , Ihlll s Ott.. Verlug 19"22. 112 S. - Ein 
StUck heimatlichcr Cieschichl c, nicht ~oradc a ns den erfreuli chsten 
Zei ten , ist hi e r ZIl ci ner fcssclnd 111111 ans prechend geschri ebenen 
Erzi~hlul1g . gcstaitct wonlon. n cr IlwgCI'O St.o ff fi ndct sich hei L. 
Demme, Hel'sfclder Chronik , Bd. III kn rz dargeste ll t. AllS di esel' 
knrzen Noliz , die durch zcitgc noss ische Chron isten nul' IIn wesentli ch 
e rgilllz t wi rd , hat der Vf. e in :tllschau li ches und fa.rb cnreichcs Zeit· 
bild gesch~tffen , teilwcise uuch in rccht derber PinselHihrung . Del' 
Ha.uber Fritz Stllp plcr ist hie r zu einclIl nach Hessen veri rrten nicdcr· 
sa.chsischen Hi tter gewonlen, wozu so in Name und Wesen nicht recht 
ll asscn . An ch se in LiebesverhU.ltni s zu Susa llnc VOII I,andsberg, das 
an s ich sehr zart l1nd fein dargestc ll t ist, le idet dadurch an ciner 
gewissen Ullwahrscheinlichkei t. Echt tngisch ist es, daB del' Stuppler 
in dcm Allgcnbli cke, wo er mit se ineI' Bmllt nnd durch ihren Ein· 
flnJ3 dem Haubrittel'tutll e lltsagcn wiJi , durch ihre EnJlordung wieder 
in die wi ldes ten Strudel seines [rii hcrcn Trei bens zurii ckgerissen wird . 
Del' hess ische Add der damaligen Zeit, seine Heife r und Freunde, 
sind ganz [HLc h dcm iiblichen Bilde d es Strau chri tters gezci chnet. 
Die VerhiUtni8sc waren dort seit der Vita.lisnacht llnd del' Fehde 
zwischen Stift" Riltc rschaft und Stadt sehr gespannt ; 1111 allgemeinen 
hatten 8ich die beiden Ilarteien nicht viel vorzuwcrfcn. Vg!. " Mein 
Heimatland" 5 (1922), N r. 19. • 

Kassel. t ...t. Fuckel. 
nn . Ilesslsche Lesestl1\)e, hgg. von G. Zitze r , 12. B eft. Dora 

Barllas , J-I erz-AB lInd undc re vergessene Geschi chten. Marburg, 
Elwert I 1.D21 I. H2 s. - Sechs kl eine Novell en (Herz· AB, der Jl' ried · 
herger Brand , Schaloweh , Mondkind, del' Wetterfelder Pudel und die 
silbern en zwoif Apost.ci von Friedberg) weckcn geschickt Geseh ichten 
Hnd Sagen ail s del' Ve rga llgenhcit von F ri edbe rg , Griin berg uull 
Wenings zu neuem Leben. De l' Friedberger Brand von 1447 und 
die Geschichte d(>r verhcxten E lse in Wenings (1650) 8illd beso lHlers 
wirkun gsvoll. 

3 12. lIelmnt.f.lchollcn-UUchcrel. Me,lsnngetl , A. Bernecker.- - L. Joh . 
H. S c h w a I m, Die Enkeltochter del' Hex. Erzah lllng a.us dem 
Schwlllmtal. - 2. O. StUckrat h , Arm cnseelcn. lS Bilder ans 
Kricg nnd Not. - 3. H. Ru pp e l , 0 dn hcl lerHeinuttsommer. Er· 
wandClte Gedichte. - Dieso Reihe Heimn.thiichcr (auch W. Schc lJ e rs 
Hess ische Ki)pfe si nd darunter erschicnen), de l' weitere gcfolgt sind 

• 
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und ooch lolgell , sci hicr knn aJ s ccMe Kost "B on HcsseD CIU-
1>lohlen. Die Na men dor Vorfasser bUrgen Wr ihre GUto. In dem
selben Verlag konllnon untor dcm Sammelnamon "J un gv 0 I k - 11 n d 
V ere ins b ii h n e" HoHchell heralls, die ihrcn Stoff der hcssischcu . 
Geschichte uud dum Volks lcbell entnchmcll und deshalb an I-I eilllttt
abenden gut.c Verwend ulIg linden konncll . Andere Neucrschci llungcll 
hess ischer Dichter (H. RUllpel, 11. Naumann, E. Gros ll . 'L.) lIIul 
alldcrer, die hessischc Stoffe bchandcln , sind , soweit sie geschi cht
li ch oder vol kskundlich bcachtenswert sind , im Hosscnla nd odor in 
den Hessisehcll BHittern Hit' Vo lk: skunde Illlgczeigt worden. 

~ lS. Georg Ileinrichs, Beethovcns Bcz iehungen zu Kllsscl uod zu 
G. Chr. G r 0 she i III in Kassel. Ein Beitrag zur BeethovenIorschung. 
Homberg, W. KJUppel liJ20. 15 S. 

~ l4. Dr. Ma.x Unger, Beethoven und Kassel: Neue Musik-Zeitullg. 
,14. Jg. lU23. Heft 14/ l5. 

315. Georg Heinrichs, J ohann Friedri eh Heichardts Hez iehungen zu 
Casse l uod zu Georg Christoll h G r 0 s h 0 i m in Cassc l. Homberg, 
)( Settnieks Nachf. i. Komm. 192'2. 36 S. = Beitragc zur Geschiehtc 
der Musik in Kurhessen, bes. am Lehrcrseminar Cassel-}-[ombcrg, 
Heft 2). 

316. Herm. GleluHt"inkel, Vorzciehnis des musikalischcn Nae hJ asses 
von L. S p o h r: Archiv ' fUr Musikwissenschaft 1 (Biickeburg und 
Leipzig WI8- l9l9), 132- 436. 

317. Gc rtrud !Stcndal, D i c 1-1 c i III nt h y III n e 11 dQr preuBischcn 
Provinzcn IInd ihrer Landscharten. Ei ne literarh istori scho Charakte
ri stik (Literatur uud 'I'he<ltc r, ~'orschnngclI , hggh. "o11 Eugen WoJrf, 
Heidelber,?, WinLer 1V19, H<lnd 3), S. 12H- l.tI!J: Dio hosseH-IHlSS,UI
ischcn HCllllathymnen und HeimathYlllllcn aul hcssisch- nass<lui schc 
Landschaften. 

xv. Kun stgoschi cht e und D e nkma l pflege. 
3 l8 . Erich Jung, Germa.ni sc he Gatter und Helden i n 

c hri s tlicher Z eit. Beitra.ge zur Entwicklungsgesch ichte der 
dClltschcn Gcistcsform . MUnchen, J . F . Lchmann 1.922. 393 S. -
Sieht ma n yon. der deutschvolkischen 'I'endcnz dos Vf. a b, so wiU 
cia,s Buch in soi nem cigen tl icheu Kern di e schriftli che ObcrlieferulIg 
dor dcutsehcn A Itertu mskuude durch Denkmalerlorschung crglinzen 
Ulld nil der !land oiner AnzlLhl rlcutschcr Dcnkmiilcr \Ion dcr hcid
/Iisell en Zeit bis in das hollO Mittclalter hi nein das .FoltJcbell 
germ!llli scher Gatter nnd Helden in chri stlicher Zeit dartlln . - Es 
ist oin allerkenllcnswcrtes Vcrdienst des VI. , daB er di eso zerstreutcn, 
zum Teil wenig bekannten Kunstaltcrtlimer gesa mmelt, vielfaeli in 
guten Abbildungcn Icicht zuganglich gemacht und in ansprechendem 
Text mit literarischen Fingerzcigcn, dercll man allch fUr den ihm 
vorschwebcllden weitercn Lescrk reis mchr wiinschell mochte, be
lutndclt hat. Scin Vers uch, auf dum Weg iiber di e Denkmalcr in 
das Dllnkel , das iiber der in der Slille si ch vo ll ziohendcn Auscin
andorsetzung zwischen Chri stcntu lll uurl Vo lksrcligion licgt, einzu
dringeu , ist in einer der KUlIstwisscuschalt giinstigen Zeit cin 
natU rli cher AusfiuB des neuen E rkcnn tnismutes, der den Erforschcrn 
der germanischen Religion heutc zugewachs.en ist. U nd nachdem 
der Hauptbostandteil des erhaltenen mittclalterlichen Bildcrkreises , 
dor kirchliche. seit den letztcn filnlzig JI~hrcn mit Sichcrheit a uf 
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die biblischen und kirchlichen Qncllcn zuriickgcfilhrt wordell ist, 
ist cine Uberpriifung der oft zwcifclhaften AuBenwerke von <Uldcrcr 
Seite her willkommen. Grolle ErwartulIgen darf man freiJich daLe; 
nicht hegcn, allzuvicl wird nicht mehr zutoge kommen ; zu erfolg
reich hat die Kirch e mit ihrer lllte inischen I(ultllr Volksgl au bclI IIlld 
Volkssage verdrangt und tl ndcrcrseits der primiti ven Frommig keit 
durch die Magic ihrer Sakrameutc, Heliquicn uDd Bcnediktionen in 
ihrem eigenen Bczirk oin wcites Fold ertHfnet. Allah IUnflte del' 
Vf. fliT sei n Unt{' rnehmcn in del' christli chen Ikonograpilic zu Hallsc 
sein, zudcm Ober sicherc kUll stgcschi chtli che Kenntni sse verfilgcll. 
Viclcs blcibt, jedcnfaJJs vorerst, ungewiB, so die Bedeutung der 
Tierornamenti k im einzelncn Fall uml ZlI einem gcwissen Teil der 
Symbolismus des Mittela.1tors. Andcres gehort ii berhaupt ni cht hi er
her, sondem in di e kirchl ichc Spha re, wie die Porta lskulptu ren "o11 
GroBenlinden und di e hoi l. Kiimtll ern is . AlI ch mit der stolJlichen 
Zugehorigkoit ist der Sinll !loch nicht klargelegt, der so lche BilrJ
werk e an den Kirchen :lnbr i ll~cll li cIt Zwei fellos is t der gepanzerte 
Ritter im Draehensch lund , wohl Ortn it , zu dicsem Sto ff zu rechneu, 
aber gerade hei diese r D;mitc llllll ~ ist ein sy mboli sch-chri stli chcr 
Sinn am wahrscheinli chsten . Die Hauptthcse des \l'L , in ocr etwas 
Ri chtiges steckt, daB die fe iudl ichen l\:l li.chte durch illr Bild oder 
Zeichen an der Rirche " gebannt" we rd en "soll e ll , mii6te vo r all em 
fUr das bohe und spiif,e Mi ttelalter religiollspsychologi sch und durch 
zeitgeschichtlicho Zeugnisse bcgrii ndct sein . . ZUlU Schl uB sei noch 
bemerkt, daB auch clne Reihe hessischer J) enkma ler zlIr Sprache 
kommt. Die Anlage des Bl1chs bringt viele Wiederholun gc n IInd 
Verweisl1I1gcn mit sieh , ei n Sehlagwortcr"crzcichll is hilft u.u s. Ein 
Verzeichni s der AbbildulIgcn fchlt. Die Ausstattllng des Buchcs 
ist zu lobell . 

Ma·rlm rg. R. Glint/le}". 
3HL Ernst Koch, Die frUhcr cn Hath illlser zu S oLa-lfold , 

insbcsondere das romani sche Gcbll.ude der Hofapolheko. (Mit Ab
bildungen und PHinen.) Herallsgcgehen \'o n der Stadt SaaHeld 
a. d . Saale. Saalfeld a . d. S. CO Il St. N icse (Ludwig Drcssc l) J9W. 
VII und 148 S. - \Vi e der al s SaaHeldforsche r bekltnnte Verfasse r 
ermittelt, besa6 di e Stadt Saalfeld au6er dem jetzigen Hathaus, 
e inem Prachtbau des 16. J ahrhundert s, nicht wen iger als drei altore 
Rathauser : das ni edere Rathaus, das obere Rathaus und die Kemc
nate. ABe drei Bauten werd en cingehend besprochcn wld nach der 
geschichtlichen, architektonischen und kulturellen Scite gewii rdi gt. 
Das " niedere" oder aIte Rathaus", das 1517 oinem Bral1dc Will 

Opfer fiel , lag in der Saalgasse an jetzt LUlbekannter Stelle. Das 
;,obere Rathaus" hatte seinen Platz im oheren 'I'ei le der Stadt un 
weit der Johanni ski rche. Der Kenner der deutschen Ra.thnuse r 
O. Stiehl, del' im Zentralblatt der Bauverwllltung (192U Nr. 3 1) ei nc 
bemerkenswerte Rezension und kurze Ergii.nzung zu Ko ehs Arbeit 
schri eb nnd fur dns niedere Ratha us einen a.hnliehcn Grundri6 an 
nimmt, wie beim Rathause in Frankcnberg i. H ., vermutet die Stell c 
des oberen Rathauses genauer "zwischell der Kemenate und dem 
Friedhof" der Johanniskirehe, indem er aur dip hier noch erhaItenen 
aIten Gew01be des Ratsweinkellers und auf di e Tatsache hin weist, 
da6 "sieh di e mUndJiche Uberlieferung, daD das dort stehonde Ham; 
das alte Hathaus sei, bis in die drciBiger Jahre des vorigen Jahr
hunderts erh.dten" ha.be. Am meisten Interesse beansprllcht di e 
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"Kemenale", die oath Vollcndung des Henaissance-Rathauses in 
bil.rgerlichen Bcsitz Ubergiug, bis 1880 als " Hofapothckc" sich archi· 
tektonisch JcidJi ch hieJt, daIm aber dUTch eincn Brand beschadigt 
nod in}i'orm e ines glcichgilltigen Neubaucs wiederhergeste Ut wnrde. 
Koehs Arbcit vcnnittclt cinc zuvcrliissige Kenntnis des reichen 
spatromanischcn Blluwerks, das, urn 12CX} entst.anden, def GhlOzzeit 
Saalfelds entstamm t. E ine glaubhafte Rekonstruktion des kunst
geschichtlich hochwcrtigcn Hauses bringt 1L1lf Grund des von Koch 
gesammcltcn ~Later i al s Stichl , dem wiT aueh d ie wichtige Hckon
struktion des aHclI RallllLu sCS von Gelnhauscn verdanken. Einem 
Vergleich des hcssischcn uod des thuringisehen Banwerkes hat Ko ch 
brciten nnd bercchtigtcn Ra llm gegebeD, indem er ani die UDter
suchungcD Bickell s lInd von Uchn-Hothfelsers auslUhrlich Dezug 
nimmt. Es ist keino Frage, daB in dem romanischcn Rathause von 
SllaJfeld ebenso wie in dcm von Gelnhausen dio einfachste Form 
jener Amtssitze vorliegt, di e das Kaiscrlum fiir sei ne Burggrafcn, 
Vogte uud Sehoffen .erri chtete. - Koehs sorgnlltige nnd dankens
werte Arbeit, die nus den Urkunden, Heehnungs biichern nnd sonsti
gell QuelleD eine FUlle boachlenswerten Stoflcs briugt und im Bildcr
anhaug a ltere und noucrc Ansichtcn, gcomclrische Aufnahmcn und 
Einzelhei ten der " Hofapothekc" wicdergiht, bcdeutct eine wesent
Iiche Beroichemng unserer Kenntnis der altereD deutschell I{,ttha user. 
Wenn der Verfasser unter l-linweis allf das Gclllhiiuse r Rathaus 
meint, daB sich mit dem altell Sehoffcllha utie \' 0 11 Saalfeld , " W:'l S 

.E.llts tchung uud anmllglichcn h weck <lllhUlgl, in ganz Dcutschland 
nur !loch ciu zweitcs Gebilude vergleichen I;10t", so (];.\Cr heute cr
freulichcr Weise darauf hingewiesclI wcrdclI , d:tlJ Bcckcl's FOl'schnngen 
im Hathaus zu Fritzlar ein zwcitcs PratoriullI in lI essen crmittelt 
haben, das zu den fr iihesten Zellgen ein er mOllumentalen Ka lUlIlunal
architektur zu zllhlen ist nnd an Alter sogar die Rathanscr van 
Saalfeld uod Gelnhausen i1 bcrtriflt. Dcm WUDsche des heimatbe
gciste rten Verfasse rs, daB "dus Buch den Bewa hnern SaaUelds 
imlUcrda r vo r Augen fiiltren moge, welch hoheD, allerdings nicht in 
Zahlen ausdruckbaren Wert di e aitesten Uauwerke ibrer Stadt be
sitzen, und daB es geradezu Ehrcnpfl icht ist" unter ali en Umstilnden 
schUhend die Hand iiber sie Ztl halten", werden si ch die Freunde 
des Hcimatschutzes a,lI ch illl Hinblick auf die l3audenkmaler in 
a.ndcren StttdtCll van Hcrzcn anschlie6en. Vg!. P. Weber, Zsch. f. 
thiir. Ge,ch. 3'2 ( l920), 458 f. .A. Ho/tmeyer. 

l:I20. Albcrt NUbel, Ho I Z a r b e i t C ll . Grundlagcn fur die Durch
bildung der Holza rbeilen des Aushaues, insbesondere der Turen, 
Tore, 'I' reppen, Fcnster, dargestellt an heimischen WerkeD fruhercr 
Zeit. 44 Taleln U7X 52 CIII in Mappe. Frankfurt u. M. Heinr. 
Keller. - Nubel ist Schiil cr VOII Karl Schiifer uud selbst L·ebrcr 
der Baukunst. Sein sl:tltlichcs I"oliowerk , das aJl e Vanuge der 
Scha.fcrschcn Lehrmethode :r.eigt, gcht in crster Linic den Tcchniker 
a.n , den Itkademischon sowohl wic den handwerkli chen. Es ist cin 
Wegwciser fUr schaffendc Archi tekten. Aber auch der ~"reund ge
schichtli cher Baukunst kOlllm\, lIi cht ZlI kurz, Ulld insbesondere filld et 
der Kunsthistorikcr, dcr gcwohnt ist, die Dinge rein formal zu be
trnchten, cine hi sher wohl kaulll so vol.lkollllllen gebotene Gelegen
heit cinen Einbl ick in di e KOlI struktion nnd damit in den Ent
stehungsprazeB einer TischlerarlJeit zu tun . Niibcl Jcgt Wert darauf, 
durch Einzcldarstcllnngen, di e den Cha.rakter \'on Werkzeichnungen 
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"';I~CII , dell ,"crband der Holzor und das Geriigc der mit ihncll zu· 
silm menhangemlen Ei scntcilc, vor aJlcm del' 'l'OrschlOsscr, versUindli ch 
:w IIlllchcn. Die isometrischcn Aufuahmcll wcrden durch Schnittc 
!!nd ,pcrspektivischc Ansichten unterstiitzt. Einzclhcitcn , Ornamcntc 
uud Profile sind dUTch Wahl groBcrc r MaBslabo voll ig gcklU rt. Ein 
knapper Text hebt Ruf jeder Tafel das Wescntli che hervor. Die 
Auswahl del" Beispicic ist sorgHiltig, di e lJa.rstellungsart musterglil tig. 
Entwicklungsgcschi chtli ch sind die wicht igsten z.citen beriicksichtigt. 
VOIll cinfachen Bohlentor des spatcren Mittclal tcrs, wo der Besch lag 
odcr die llcnageiullg noch die Haupts achc del' Flachcnbelebung 
bildcte, durch allc Stilarten his Z II den elegantcn, im l:lolz so fein 
cmpfu ndenen Arbciten des 18. Jahrhunderts werd cn bezeiclmcndc 
Muster gebracht. Gcograp hisch ist Hessen lJ e i wcitcm am starhtcn 
vc rtretcn . Marbw'g, Spangenucrg, Fritzlar, Dillich und bcsondcrs 
Kasse l Jicfern schone und Illannigfachc Beill'llge Zll der vielseitigell 
Sammlung. Wcr dem \Vcsen alter Handwe rks iibullg nachgehen wi ll 
und an schonen Formell se ine Freude ha.t, dum winl NGbels griind-
li che Arbcit viel zu sagcIl ha ben. ..d. HoltmeYfr. 

921. Dr. KentcJll ch, O c r B ec her d e r h eilige n E l isabeth zu 
T r i er: Trierische Hei matblittter. 'L'rieri sche Chronik , neue Volge. 
Zsch. der Tricrer Gesch.- und AJtert.-Vcrei lte, 1. Jg. (Trier, J . Lintz 
1922), NI'. 2 .. S.28- 30 ullrl Nr. 5, S. 78. - E in im [(Iostel' S. lrmin 
zu Trier verwahrter Silberbccher (s. Z. H . G. 49, 3 16) soli durch 
Eli sabcth von Heppenheim gen. von Saru 15Uti/98 in den Besitz des 
J ohannesspita.l chens gekommen sein. Nach dem Urteil Sachkund igel' 
(K. \Venck , Fr. Vogt, Fr. Kii eh) deulet di e I.n sehrift Ili cht anr die 
hI. Elisabeth , sondern die Gemahlin Lg. Hein richs 11. oder Lg. Lud
wigs I. von Hessen im 14. Jahrhundert. 

922. Bernhard Vogeler, Das s chmiedeci se rll e Gra.bkreuz ill 
Thilringen, im Frankenwalde und Yogtland. PhiJ. FakulUit de l' Uni v. 
Jena. Verz. der Disscrtat ionen [1920/211. S.88- 90. U. a·. Schmalkalden. 

3'29. Paul Sieck, Be z i rk Cas s e I. Die Entwiekelung der lllndJ . und 
landwirtschaftl. Bankunst in · a1ter nnd neuer Zeit mit geschichtl. 
Hilckblick in Wort und Bild. Berlin-Halensee, " Dari" (Dcutsch . 
Archi tcktur- und Imlustrie-Verl.) 1923. 4 (I. 50 S. = Arbeit del' 
Landwirtschaftskalllmcr f. d. Rbz. Kassel 4 = Deutschlands Lalldbau. 

324. Hennann Siegfr. ltehm, A uf he ss i s c h eIlL'Ludstr(l.Ucll. 
KHn stlerfahrlen. FuJdll , Lohmiille r und Sommer 192 1. 227 S. -
lu ciner Zeit, die dem Durchsch ni tts- Delltschen das Heisen so cr
schwert, wird man gem von Wande.rfllhrtell glilckli cherer MitlJiirgcr 
lesen, zumal wenn s ie so .ulZiehend uud leh rreich davon zu el'zllhlen 
wisscn wie del' Verr. dieser Kiillstlerfahl'lcn. Ein LebenskUnstler 
ist diesel' in Hessen ansiissige Rhcinlander mit dem gut hessischen 
(Kirchhainer) Namen jedenfalJ s, ein weitgerei ster Wanderer, der mi t 
offenen Augell uud lebhaftem ELllpfindcn fUr aJlcs SchEme di e Welt 
durchstrcirt hat und mit cincr feillen Darste llungsgabe das Erlebt.e 
und Gesehaute wiedorgibt. In nngezwungellcr Weisc brcitet er d,Lbci 
die reichen Schiitze seineI' gro.f3en Bclesenheit uud Weltkenntnis ,HI S 
lInd gibt zugleich stets le lJendige Bilder del' mannigfachen Rei sehc
kanntsehaften und fahrend cn Gesellen, die seinen Weg lueuzen. So 
wird der Leser zum willIiihrigen TeiJnehlll e r an seinen vielver
schlungenen Krcuz- UIUJ Querwegen zu be kanll ten od er abgeJegencn , 
aber stcts kuJturgcschichtlich fesselnden Zielen. In dicsem BUcWein 
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uewegclI sich seine SchriHe moist auf sudhess ischclI Pfa.d cH, uesondcrs 
im Gebicte des Vogelsherges lIud def Wetteran , dcrell Aumut cs 
ihm hcsondcrs allgct<ln hat , .tber auch Mllrburg, unserc Perle des 
Lahntals, !lud c in typi sch ui edc rhcss ischcs Sladtchcn wie die alto 
Honifatiusstllttc Frilz lar fi ndcll ill ihm cinen IJCgcistcrtclI tichildcrcr. 
Marburgs vicilJcSlIllgCIIC Rcizc habcn wohl scit dem Erschei ul'll 
des" Pri nz Hosa-Stramiu" kcine so vcrsHind ni svolle und fei nsinnigc 
Wiirdigung wicder gcfllml cll. Alldcrc Glallzstiicke s ind die Schijdc
rung dc~ vcrtrii.nmtCII Romantik des zu wCllig hekann tcn Hudingen, 
der HonllcLmrg, del' vcrschwicgcncn Wunder des Spessart, def Bar
barossastadt (;elllhau s\\ ll . Solbst lI allau, das wir nieh! gewohnt sind 
in diesem Lichte ZII st'h en, lIud f Iffcnbaeh, r[jckell hier dtuch go
schicktc GruJlpiel'ull~ J es kiim;lIcrisch und gescilichtlich Bcdcutsamcll 
in eine gcfU.ll ige HeleuchLu ug. 

Knsscl. f A . F uckel. 
U20. Dr. ing. Waltlelllar Kuhn, ){cgicrungslHtlll ll cislcr, I( I Cl i Il b i.i rge r

li chc S icdlung e ll in St.tdt 1I1111 La.ud. Eine Ulltersuchung 
del' Sicdlungsfonn cn an Hand von Bcispiclcn ailS del' Zeit von 
1500- 1850. Aliinchcn, G. Callwey 192 1. I- VI, 168 S. (Siedlungs
wcrk, Liefcrung 17- 2G, Vereinigllllg HiI' dcutschc Sicdlnng lInd 
WanderulIg. Deutscher Bund I-leirnatsch utz). - S. 12 f. 140 f. Nct'! 
.J scnburg. 14. Wa.ldkiLJJJJel. 5G ff. Karl shafen. 74 ff. Darmstadt. 88 IT. 
Kasse l. 12-2 ff. Arolscll . 12. 143. 145. 154. Hllnau. 

lJ26. ()Uo Uocrbccker, Diplom-Ingcnicur, Die "~ n t w i"(' k l Ull g d c r 
k i r chi i c hen 13 auk u n s t i III K rei s eA I s re J d. Darmstadt l!J20. 
Illl \'erlag des Histo ri schen Vercins fUr das Gro6h. Hcssen. 23 S. 
u. 4 Tafcln. - Aus dcm Nachlall des nllzufr iih de r Wi sscnschaft 
cnb"issellcn Verf. wird Iller der gcschichtliche Tcil mit AufrissclI , 
Grundri ssclI uud Abbildullgen vcroffentli cht : ein Stiickwerk , wie 
l.ias Gcleitwort sagt, <tber do ch cillc Gabc, HiI' die wir dankbar sei n 
konnen. Aus den "Anmerkullgen UIlI.i Quellen" spricht das erfreu
licho StreiJen, ernste geschichtliehc AufkHirung zu snehen. Die 
katholische Kirche in Ltuhlkirchen , ein Ncubau von 1785-17~)() , 
(iber die Archival ien im St.aatsarchiv M.arhnrg liegcn, ist nicht mit
heriicksichtigt.. 

~27. Di e Ball- II nd Kun s tdeukmiUer de s Reg i e rung s
he z irk s W i e s bad e n. I-Iggb. vo n dem Bezirksverband des Rc
gic l"tlllgsbezirks Wiesba.den. VI. Band. Nachlese und Ergiinzungcu 
zu den Bandcn I - V 1I . Gcsamt-Register bearb. v. Ford. Luthmcr, 
Frankfurt a. M., KOlllmissionsverlag \' . HeiJlr. KoHcr W21. X Ill , 
242 S. - S. L- 4 : Kreis Bied e nkopf , AngabclI liber die Glockcn. 
162- LOO : Glockengieller. 161- 173: Kirchturmtypcn. 174- 182 : 
Gmbsteine, Wege~ u. Feldkrcuze (Totenbretter). 183- L85 : Grenz. 
u .. MeiJenstei ne. 

UZS. COl'bach. - Womer ]Loyer·Unrkhausou, Alt c StUd to zwischcn 
Main tlnd Weser. Oor b'L c h. Oorbach, 11. W. il rspruch 1D-23. 
56 S. mil Abb. lInd UO Tafel n. - Das pcilligcndc Eillgeellgtwcrdcn 
ill Lebenshaltung ulltl 13ewcgungsfreiheit IJringL fnr den auslumls· 
IJegeisterlen Dcutschen das eillo Gutc, viellc icht Scgellsrei che: Er 
besinllt sich unf die Wert.e des eigllen Landes. Nicht IIl1J gcht del' 
Naturwissenschaftler auf nelle SlI chc lIach ungchobenen BodclI ' 
schatzell , 1II1T fill' Lu,ndwirtschl.lft, Tndnstrie und Tcchuik Lebensmittel 
zu schaffen zum Dascillsfristcn von hento IIl1d zu kiinftigell wieder
erstnrkten Grol3t/Lu:m) auch Histol'iker ulld KUflsthistorikcl' schlirfclI 
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aus innerem Drange und auf Alltriebe von auJ3en im engeren und 
engst-en Krei se von Land und Heimat auI die Goldadern der gei
stigen Vergangenheit des Volkes, damit die deutsche Seele sich trotz 
allem wieder aufrichtcn moge an den Funden von BUrgertrotz und 
Biirgerstolz, Entwurfskilhnhc it IJnd redlicher TUchtigkei t des namen
ipsen Handwerkmeisters, dern Erli_Qdermut und der dauergUHigen 
Uberlieferung in ciner oril ichen Werkstatt und Schule. Das ist 
ebensoviel gesundende IlU.lI SIlHLllllskost 1111 Wettbewerbe mit den Ge
dankenschwUngcn der Phil osophic, die Menschheitsideen und Welt· 
bilrgertum gegcn MutterLJOd en und bilrgerJichen Gemeinsinn , inter
nationalisf.i sche l)crsonl ichkc itskullst gegell Uberliefenmg von Inha.lt, 
Werkstatt unu Lalldschart :lurhictet. Hiervon kalln und muB cin 
Volk leben, von jenem Illag sich der freispielellde Geist speisen. 

Solche Einzelforschung is. ja immer getricben worden, aber 
daun meist lwf einzelne Werkc bezogcn und, weil nur in engstem 
Zusammenarbeit.cn mit. der ii rtli chcn Geschiehtsforsehung moglich , 
gaoz im Archivatischen steekcn gehlicben und in ortliehen Vereins· 
ve roffentlichungen vergra ben. 

Ilier ist ein gauz anderes beabsichtigt und in breiter Plaulegung 
vorgerissen. Es ist mit klarem Blicke erkannt, daB Hessen in Kcnntni s 
und Schatzung aueh der Deutschen noch weit hinter seinen Nach
barn zurticksteht, daB die glanzvoll begonnene VeroffentJichung der 
thw- und Kunstdenkmaler durch unsere wirtschaftli che Verelendung 
wenn ni eM den TodesstoB, so doch eine uncrtragli che Verzogerung 
erleiden mull , aber aueh fUr breitere Offentlichkcit do ch nicht die 
gerechte Anregung bieten kann. Und wir konnen uns mi t ilun be· 
gliickwiinschen, daB ein Verlag sich fand in dem Imute kleinen 
wcitab Iiegenden Landsilidtchen, das, darllm mit Ilecht den Vorzllg 
genieBt, die Reihe der geplanten StadtiJilder zu eroffnen. 

Stadtbild - das mochle den Sinn des Buches treffen , das in 
50 Sehriftseitcn und BO 'l'afeln· (15 doppelseitig) in den Mafjen von 
Langewicsches Blauen Biichern vorii cgt. Man lasse si ch aber nicht 
irremachen: wcder ein Inventar wird aufgestellt no ch die schone 
Stadt mal end vorgestellt, der Verfasser - zuglcieh der Veranstalter 
- ist Historiker nnd Knnsthistoriker. Von erstcrem zcugt. das An
{ligen von 6 Seiten Anmerkungell mi t gcnauerem chronikalischem 
Malerial, das durch Vergleich zwischen i\usgabe und Aktcnlehrreich 
durchlenchtet wird. FUr den letztcn zeugt, daB auch bci dem reichen 
Kunslbestandc der Stadt das geringfUgigste bemerkt und sogar an· 
gemerkt und mit. Liebe durchdrungen ist , sowie die Sorgfal t , mit 
der die MaBungaben genommen und gesammclt sind, cine selten 
vom Fachmanne geiibte. Gelegentliche EntzUckungen des Mono
graphisten wollen wir geme hinnehmen. Mit umsichtige r Einschran
kung ist das rein Geschiehtliehe nicht verselbsUindigt, ebenso weit
gespannte Vergleichs- und Abhangigkeit.sansatze beiseite gelassen 
warden. AlIes, was da gesagt wird, ist gcsehen aus dem heute 
vorhandenen Bestande, wird geschlossen aus ihlll nnd un aufdringlich 
sehen gclehrt. Das Gesehcne wird dcm allfruerksalllen , auch dem 
wisscnschaftlichen Leser angenehm, das Gcschlosscnc ann ehmba.r ge
mllcht; der schaulustige Stadtewanderer wird ausreichend eingefiihrt. 

Besonders verdienstvoll ist da. gleich das EinfUhren in die Aus
und Umbildung des Lageplancs der Siedlung, eine Aufgabe, die 
Historiker wie efst recht Kunsthi storiker zumeist vernachlassigen. 
Das kraftige lincare Schematisiercn des Katasterplalles IOrdert be-
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tra.chtJi ch das '\" crstandni s dessen, woratlf cs <lnkommt. GewiB s ind 
kunstl erische Ahsichten Il icht od er in den wenigsten Flil lell anleitend 
hei di csem ringfol"ln igcll Erwei tern des Umkrcises. Aber cs kommcn 
doch kiinstleri scho Ergebnisse zltstaude, . mit clonel! spaterc Hau
Illci st.cr ill ihrc lI Pl;ulHtlgen rechnen, ni cht (J rst im Li chte der italic
nischen Hcnai ss:lll ce, sonderll schon ti ef irn dunklcll Mittelalt er ; 
da-s Verh liltn is zwischen dem groBen Schaustiicke der S lidscite \'0 11 

St . Kili a n ulld denr Durchgango "Olll Mark tphttze zurn I{ irchhofe hill 
zeugt da von. 

E s schadct dOni Buche in scinem darstcllori schen und seinclll 
werbendcll Zwecke nichts, dull un cillem so selten begliicktcn Orte, 
wie Ca tba.ch cs ist, nicht tid er ,wf Wesen, W~rdcn und Herkunft 
der insonderheit deutschcn Ges tu.lt ung der Hallenk irche eingegangcn 
win!. lli er hat lIIan zwei Mustcrbcispiele li chen einander, nachste 
Zeit· und Formenvel'wandte - , das lel'zte beziigli ch der Einzelhei ten. 
Aber in der Ausbildung des Grundr isses un te rseheidcll s ic sich dell! 
Sinne na ell wescntli ch. Heieht zur Erkl:.irullg aus, da B von der 
Kilianskirche Turm und Cho rhaus fCl·rig sUlIldell , che das Gemeinde
haus eingewolbt werden kOlllltc, so daB sieh Hohe zu Brei te nUll 

anniihernd wie ll/~: 2 verhal ten -: J edenfa ll s war die aufHilligc 
Breite der Halle im Grundpla.ne bestimm t, bcdingt durch das Aus
weitcn dcr Scitenschifrjoche. In ill1cn di csen Vel'hliltnissiitzen bl eibt 
di e Nicolaik irche im nlt,en Schema: cs fehl t leider da s HohenmllB. 

Schmcrzl ichcr vcnn iLl t lII a ll cin niihcres Eingchcn auf die boiden 
lLauptaltii re unci E rHiutern der lkonot!;nlphie in der Alts tad t
kirche. E in etwnigel' SeitenanschluB oder oin Aufschli cLlcn auf di n 
Juppewcrkstatt in l\lar burg wli re IUr di e ortlichc l\ uJl sl:,.:cschichte 
ni cht belanglos ZlI crwagen. nil, - so will Ill ir scil ei nell - t.ritt 
cin gcri nges Schwan ken im 1>l;ulO zul<lge: Oc r KUll sthi storiker hitt 
s ich restgolauren in den Sonderfragen, di e das Bildhauwerk s tc ll t: 
rHr llm;ta nde einer andcren Fachabtc ilung verweist er gelassen au f 
Vomrbeitc ll : crlaubt aber das Abfassen cines Stad tuildcs cine solche 
wissenschaftliche AlI ssonderungr Auf diese Frage ant\\"ortct del" 
\'crfasse r se lhst, duU ZeitausmaB und -umstiinde ihn am ErfUlIolI 
,Ll1 ch di eses Aufgabcnkreises hinderten, nnd daB in del" bald Zll CI'

wartellden 2 . Auflage das Versaumte im Texte und Abbildungs
hestande llachgearbeitct llnd erganzt wcrden win!. 

J edoch sind das nul' beiliiulige Anmerkllllgen. Wa.s eingehender 
bchalldelt ist , scheint mir gut gesehcn und richtig ve rtei lt.. DaB 
die Stei nbildwerke am s iidJ ichcD Hauptcingangc der L<ilianskirche 
ni cht von einem Meis ter, wic auch nichl aus einer Zcit stamlll ell , 
ist wohl uD .. tllfechtba r ; da B sic gewi sse VcrwandtschaItszii~o tragen, 
ni cht zu leugnen ; das Hel"stellell del' Bezichung zur Frankellbcrger 
Werkstlltt al s Mittelpunkte ansprechcnd . Es eroffll et wei tc Aus
blickc in lange Obcri ieferung bis hin zum Fonnschlleidor Phili))]l 
Soldan, dcr dem La.ndesflirstcn und sei ncm Adcl di elltc. Auch hci 
ihm, del' ja Niederrhcinisches, Westfiili sches lint! Nlirnbergischf'!'l in 
Bildmoti" und Einzelhci t a.ufsog, !loch das Vcrwandt.schaft s lllal -
in Schadclbildung lint! 'Full - nnd lI.andbchalllllulIg. Die Form der 
Kragsteinc, gew iU Ili cht ga.nz ~ewohnli ch , filldct sich lIIehreren Orts 
im Lande, sodaB auch del' Umkreis der Frankcllbcrgc r Ausstrahlung 
sich erwcitcrn wilrde, we!lll jcnc sich al s vo n da rti ger Zeugung 
nachweisen Jicl3e. Ocr Kanzelmcister ist wohl cinc einheitlichc Er
scheinung, besondcrs das Einla gor n deli Anges ulld di e Gl iltte del' 
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FHichen 'spredlCll daW!'. InzwischclI hat del' Verfasscr in eillcm Vor
trage illl Geschichtsvcreine zu Marburg wciteres liber die Zusammen
geho rig keit der Ka nzel mit dom Sakralllent.sschran.ke in del' Elisa
bet.hkirche in Marburg ausgcfii hrt. Gerade an diesem Ausstattungs
stticke driingt del' Kragstcinkopf - LBwc ~- den Vergleich liber 
die Ze itcn mit Soldans 'rierverl chcndigen a ur. . 

Zu den Tafeln ware zu sa.g:cn, daa Nr. 17 cine ungiins tige AnI
nahmc bringt: die Madonna lllu13tc mehr vo n ' rcchts gcfa13t werdcn , 
weil sich dann erst die schci nbarcn Verzeichuungen im Kopfe der 
Jungfrau wie des Kindes uod ill uer Stellung des tragenden Armes 
ausgleichcn - die Ictztc wirldich vorhandenc sowcit mogli ch (s . Ta.f.lS). 
Das gleiche gi lt vo n Taf. 2U 11, wClln nieht eine Erklarung im 'fext(' 
die Aufnahme filr den Faehlll<tnn hesonders wertvoll , flir den Laien 
lehrrcieh maeht. Aueh dicsc ~ladol\lHt mit Kind im Drcikonigsbild
werke ist auf bestimmtc Sieht gearheitct, wie sic in die H.eihc ein
geordnet ist namlicb; so schli chlen sich di e ungleichen Massen
lagerungen der beiden Gesichtsitii,lftcn bc i Mutter und Kind . Zweife l
Jos hat sie aber urspriinl!; li ch cinc f'rhd,lich crhiihte Stcllung ?'wisehen 
den hciden' ihr znniicil st stc il culi c lJ I(onigcn iUllcgehaht. Deon wenn 
wir es ni cht mi t Ouerhlei bsclu ci ncs ·Schrci na lta.rcs zu tun haben, 
ware das Aufschaucll der beidcn !lach dem Sterne k,WUl a llzu nehmen ; 
cs fehlt allch da.s danll gebrli.uchl iche Hinweisen au.f ihn. Dazu 
blickt di e Fii rsti n-Mntter mi t hoheit.svo ll erhobenem Hau pte offenbar 
abwii.rts und n icht a,uf das Kind. Der schwarze Balthasar Hillt 
durch Stc llung wie Mall etwas 'LUS dam Gefiige heralls . - Ebenso 
scin Geistesverwandte r unter dem stcifen Huta am Strebepfeiler 
ucben dem Haupteingange (T,d. 11 b). Er gehijrt ni cht an di ese 
Ste lJ e od er ist erst sehr verspatet hinzugekommen, kann aber wohl 
eill Heiliger sein : 'es gibt einen mi t diese l' Ausstattung. Das Vor
gerUcktse in, die reliefistische Haltnng def strammen untersetzten 
GestaJt in genaner Vorderansieht, der breite ftache "Spi tzfllB " fordern 
Zll einer E rliillterung fUr den unenahrenen Betrachter hefalls. rn 
aUer Erscheinung ein Wandel des Zeitgesehmackes und im l etzten , 
del" Lagerung, ein Durchhalten Hingst erprobter optischer Ber iehtigung 
des Illttiirl ich Gcgebcnen: Von der Vollgcstalt in del' Gewande- odeI' 
Pfeil el'l1 ische od er frei hoch an dcr Wand sieht mall die Fullspit.ze 
odeI' den FuB in Untcrsicht, del' ll ntersehenkel Ullt aus , cs folg t 
ctwa. das Knie ulld Tcile des Oberschenkels , der KOJlf - de r alls 

·gleiehcn Obe rl egungen heraus groBer gebildet, wird ; die gedrungcnen 
Gestalten del' KanzellJ rllstung werden von unten nltCh oben m~ichtige r. 
UIIl derlei optischen AusfaJI wettzumachen, rii ckt der Steinmetz di e 
GestaJt allf ihrcr Fnf3platte vor, legt den Full Uber ihren Ra.nd , 
sod all man ih n ganz in Obersich t bekommt., nnd die AllSicht von 
Untcrsehenkel und Gesamtverlauf des Leibes wird frei . Das Uber
uimmt die Malerei von del' jenerzeit vorbildfahigen Bildhauerei. 

Noeh einma l, das hiel' Erwiihntc, Eingesehaltete, Zugesetzte 
so il in Keillem Si llne den Wert des Gebotenen hera.bsetzen odeI' cs 
als unzurei chend blosstcflcll. Es ist vielmehr dem llnteruchmer ein 
guter Fo rtgallg und eine ebenso wertvolle Fortsetzllng zu wiinsehen , 
wie di eser L Band angesetzt hat. VieUeicht darf die Aufmerksam
keit a ueh noch a nf Hanau, Offenbach, Rauschenberg, I{otenburg a. F. , 
Wildungen gelenkt werden. Wenn das Verfahren der VervielHiJt igung 
nach den in diesern Falle ausgezeichneten Aufnahmen (des Ver
f::lsscrs sclbst) no ch verLesse rt werden kan n, so kann die Sammlung 
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mi ndestcns gleichberechtigt lie ben den siiddcutsehclI und ustorreichi · 
sehen KUll stbUehcrn hest.ehen. 

Der Wert so lchell Anretl erns znl' Selbslaehtullg auch fiir den 
Bowohner der Kl c i ll~ta d L liegt viel wClliger in der Hichtung anr Er· 
zichung zum sachg-crcchtcll WiederhcrstclIcll - dlL rct.l cl1 oft: g'U17. 
and re Oberl eguugt' l1 drci l! ! - a ls ltuf die zur staats lJii rgeri ichen II lId 
staatswirtsehaftl ichcn F'ilrso rge, dumit dcm \'f' ra rmten Volke die 
Wcrte se ines illlH' rl ichst('n I( unst.- tlnd Kn lturbestrchens ni cht auch 
entfiih rt we rtl en. DI's miil'sf' 1l wi r all e Wiichtcr scin, Augen offcll 
h31tr ll IInd Augcn uffn('n. 

M arbll rg. K . Horst. 
B2H. R derst!C. - Else ~ I :I !H' h k c, Dill si('dlungcn 11111 -Edcrsec. Jnhl·· 

btleh der Philos. Fak .• Ir l' Uu iv. Ih'id('lIwrg l ~r2 1 /22. 11. 'rei l. 
S. 204-206. 

RHO. - Ur. l'feyer , Hegicrungs- IInd Bau rat in K iil1i~l'hL' rg , Si t'delullgs. 
ha.uten im Beroich dol' WahJeekel' 'I'al spel'l'c : Zoi lschrift fn r Ha.II · 
wesen 78 (L923), Heft L- 3. - Gcschichlc ulld Wicdr rllufbulI !IN 
Bc r i c h e r IOostcrkirchc. 

!lB l. P. Remigius Uo\' illg O. F. 1\'1. , Die Frnnziskancrk irclt f> :tn f dem 
F r a. ll e 11 b p r g 0 bei ~-'u lda, als Kunstwcl'k : Franziskanischc St.udil'lI 
LO (MUnster L920), 232- 245. - Einc gliick lichc ~:rg;in zl1ng in kllll st
geschichtl ichcr Hichtung zn Rihls Darste llung (:t.. Ir. G. 'J l , 289). 

BB2. 11 . (;. obol, Wii rzlHl rg lInd Fu l da. Ein BoitJ'ilg' zlIr Gcsclt ichto 
der d C Il t.~ch c n Wir kll' JlP ich m a ll li f:l k turclI im 18. J h. : Df'!' 
Cice rone. 12 . . Ig. (1920), 8 18 b'2B. 8·IH 85(;. 

309. Oska r Schiirer, Die I( il'cil c ti er ;/'islpl'zil' lI sl' r ill 11 a i n lL 
Marhurge r phiL Diss. 19:2U. [Ungetl l'lI ckt .. J 

334. Gg. Weise, B c it rlige z ur Baugcsc hi c h te d er St ilb;· 
k ir c h c zuH e r sfe ld. Marhurg, ~:Iwert J !)20 (J a hrl)UchderDen k
malpflege im Reg .• Rcz. I\ usscl. 1. So ndcrheft). 23 S. 7 TUn. - 1111 
ersten Tei l behauptet W., dan vom hcutjgcn Ban (j er StiHski rchp 
Langhaus, Querschiff , Kryptu und Chor lI och del' SS L- 850 \,on Allt 
BUll errichteten ka rolingischen Anluge angchorml. Der zweitc Te il 
hundelt von rl er West~ln l nge. An fallg des t2. Jalt rhdts. stii rzto del' 
SUdtllrm oi n. Dcssen WiedentufLnm fii hrte zu einer Umgcst.1ltung 
der Westa nlage mi t der VorhuJlo bis zur Ncuweihe 1 L·14. Die Vor. 
hall e wurdc iu dell Wcstchor oingehau t. Di e ill zwischcn vorge· 
lI ommonen Grabullgell habcn <.Ii ese Annnh lll en in ma ncher Ili nsicht 
bcri cht ig t. Sobald dor Ausg mllllllgs bori cht im Drll ck \'o rl icgt, wi n i 
damnf znrUckzll ko lll lllcn sein . Vg!. \'o ndcnm im Ih:!SHt' III11Ud 35 
(192 1), Nr. 9, S. 14l. 

HH5. Oi c BUlI - IIlld KU ll st d c n kmii.le r i lll J( f'~if'r nn gs
bezi rk Ku. sse l. Bd. VI. Krcis KaJSo l -SL ud t. 1/11 Auftrage 
dcs Bezi rksvcrbtlnd c~ des Hegierllngsbf'zi rks Kas!';cl 1)(,lI rbcitel \'on 
Dr. ing. Dr. phi!. A. lI o1hucye r. Mit 504 '1'1Ifelll lI ach photo· 
graphischen Aufn ahmen lInd Zeichn ungen. Zwei 'I'exthii ndc XLV III 
+ 874 Seitcn. Gr06-4°. Rassel, SelbstvorJag <l er I.all t!rsverwaltungj 
Ausliefol'ung Ford . Kcl.U cl'schc Uuchhandlu ng 1H 2U. UchcFtct 80 M. : 
Text geb. in H1wd., 1'afeln lose in 0 Mappcn ZlI salll men LOO M.: 
Text (2 llde.) tl nd All .. , (3 Bele.) in Hldr. 100 M. 

Im .Iahrc L9LO crsehicnen von dem gleichcn Bcarbcitor die Balt· 
und Kllnstdenkmiil er dos Land kreises Kassel. limen ~ ind nUll mchr 
Il nrli lunge r, nir ht ZlI m we nigstr n dllreh den Kricg mit nLl sri m'u 

• 
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Hir derartige Arhcitell bcsomJers ung iins ligeu Hegle it. nod Folge· 
crschcinungen vcrursa.chtcr Panse die Bau- und KUlI stdcnklllalcr des 
Stadtkreises Ka.ssel gefo lgt. SdJOII der !inBorc UllIfa ng des Wcrkes 
zeigt, dllll cs cine gcwu ltigc Arbcit Z lI bcwliltigclI gnlt. Aus dCIIJ 
StnlLtsarchiv in Marburg, daml in I{asse l seJ bst IW S fi cin Stadtarchiv, 
der La ndcs- ulld der MurhardhilJl io thck, IIUS dell Archivcn der Re
gierung, des Konsistoriu ms lIlId tics Mnrtinsstiftcs - Hill wenigstens 
die wichtigstcn SammiulIgcll ZII Ilennen - ltIuBtc dns ungedrucktc 
QueJl enlllatcFiai zusammcngctr:t~c lI wcrden. Das \" crze ichni s der 
"crwcrtcten gcdruckten LiLcratur lIllIfaBt ctwu. 23, das der cbe nfllll s 
bcrucksichtigten St.'ld lpl li lH', (j('S<llllt· lInd Eiuzclunsiehtcn iibcr 2"2 
lJunrtsei ten. 

Es kann nieht Allfgll he lit's Rderentcn se in , wilrde anch dell 
i{nlunen dieser Anzci~e s prt'n~('I1 , wcn n 1I0ltmoyers WCI k hie r ciner 
kriti schen, alle .f:inzelhci tclI huriicksichtigcnden Wiirdignng unrl Nach· 
priirulIg nnterzogen wcnl{' 1I !4o lllc. AtH' r · wenigstens Il1 nU vcrsucll l 
wcrd cll , cin e Obersicht nlwl" dl' ll rcichh.li ti gclI IlIhult der Arhoit 1.11 

geben. Nach eiuer Ei"h 'i tll n~ iilJI'r di (·· hi storischc Entwickclung 
Kasse.ls zeigt lIns tier V{'!"fassf' r zun:ichsl., wic da s G('slImtbi ld der 
Stadt ill den verschicdl'nen Z,ei tultcrn sl'it ihrl'r En lstchung Ilussah , 
wie a li S der i III A nschl nssc 1111 flen !( ii nigshof entsln ndcnell M:t rktsiedel ling 
am linkell ~'nld ,wff'r cin sWdti schcs GClll cinwespn, die Altstadt, 
wnn..le, 7.U del" no eh im l a Jithrhundert, zunachst al s selbstandiger 
Ort, uuf dem rcchten Ufel' des IfJusscs die Untcrncustndt hill zutrat. Das 
14. J all rh II ndelt sah dnnn d 10 erste groUp Erweiteru ng cntstehen, die Frei. 
heit, die si ch al s breiter Gihtel um die Westscilc der Altstadt hcrmn· 
leg tc ulld fiir ,Iahrhu ndcrte dell iiuBeren lltnfnug der IUIHJgrilflichcn 
Hesidenzstadt bestimmtc. Erst A llsgang des 17 . ,Inhrhu ndel"ts legtc 
Lllndgraf Karl bekanntli ch die Oberneustadt an ,· die dann se lll Enkel 
Fried_ri ch 11. organisch mit den alteren Stadttcilcll verband. Vor· 
wiegcnd im W. Jahrhundert folgten die groUen Erweiterungen fast nach 
alien J-l illllllclsrichtl1llgcn hin , bis endJich die mittl crweilc zur mode rnen 
Or06stadt herangewachselle Jl au pts tadt unseros Hessenl andes Z!I An· 
fang des 20 . ./uh rhundcrs liurch Eillglicderung der r ororte Kirch· 
ditll1old , Rothendi tmold, Wchlhei dell , Wah lers!IiI I1SCII nnd Bcttenhausell 
ihre heutigen Grenzcll erhielt. ~ Mit dcm WachstulIl der Stacit er· 
gab sich von selbst die Notwendigkeit, di e Stadtbefestigung l. U er· 
weit(!rn , was denn tl ll ch im Mittel;t1ter sowohl wie in der neuerclI 
heit wiedmholt geschehcn ist: narnentl ieh die L:lIldgrafcn -Philipp, 
Wilhclm IV., Karl IInd Friedrich 11. wa nd tcn den Fcstnngs we rkcn 
ihrc Aurmerksamkeit I ll . Ail S dcm Bildmaterial geht hinliinglich 
hC l" vol", daB dlls alto l( Hsscl gelHlu das mulcrische tadtbi ld bot. wi(' 
wir cs \'on andercll dcntschen Stadten her gewoh nt sind, und wir 
konneu es heute nUl" hed.wcrn, dall VOIl den nltcn It'estungswprken, 
'l'i1rmcn nnd Pfortc ll so wen ig erhalten geb liei)cn ist. 

Ein weitcrer Ahsehnitt Hilnt IIns die gei ~tli c h {' n Cchiiudc lI{'!" 

Studt \'or, ihre 1(lOs lcr, Stifts. und prarrk irehe ll, ihre Kapellcn, 
Il ospitaler ulld andercll Ve rsorgnnr;shauser. Die ausflihrl ichste Bc· 
hl.llld l nll~ crHlhrt da uci naUi rl ich die l\Ja.rtinskirchc, neben der die 
Briiderki rche, die katholische Elisabethkirche llnd das Elisabeth· 
hospital fUr den KUlIsth isto riker VOIl besondere ltl Int.eresse sind. -
D Oll groUten Rallm des ganzcll We .. kes bC;lIlspruchen soda.nn die 
wcltlichcn Gebaude IInd "oIl diesen wied('rn m die l.ahlreichen 
~::i<'h lih;s(' r . llier ist ps dll s "lie Lalldg .. afi'll fi ChloU an d~r Stf'lI e dt'~ 
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heutigen Regierungs- llod Justizgebaudes, dus die reichste Gc
schichte llUiweist , bis cs in der Zcit der westHilischen Fremdherrschaft 
ein Raub def J:I' lammen wurde. Aber 3nch das wei6e nnd das rote 
Palais, das Bell cvueschlo6, di e Orangeric. das Ma rmorbad, das Mar
stallgebaude, verschiedcne Jlrinzli che Pa lais unu Lustsc hlOsser sind 
Zcugen von dam KUll sts illn im hessischen Landgrafenhause; namcnt
li ch die Landgra fen Karl , Friedrich 11. und Wilhelm IX., der erste 
KurfUrst, habcn als Bau hcrren fUr ihre Ha l1ptstadt Hervorragendes 
geleistct. - \Veilare bcmerkenswerte B:lu ten, denen Ho)tmeyer cine 
eingehendere Bctmchtu ng widmet, sind der Renth of, das Standehaus, 
di e Rathauser der vcrschicdencn einst selbstandigen Stadtteil e, 
mili tiirisehc Gebaude, die Thcater llod Museen, von denen das 
Kunstha us (heuto NaturaiicnlllllSell.lll) uod das unter Friodri eh 1l. 
von SiUlo n Louis du Ry erba utc Muscum Frideri cianum (die heutige 
L!1I1desbihliothek) besonders hervorgchoben seien. Die stattli che Reihe 
gemeinnOtziger Anstaltcn a ll er Art kann hier nur gestreift werden. 
ebenso die gewcrbli chen A nl~en , zu denen namentl ich eine groBe 
Anzahl "on M Uhlen gehort. Besonders umfangreich ist sod ann der 
Abschll itt , der von den Bilrgerhausern halltieJt, die versULnd igerweise 
nach dom Alph a.bet der StraHen und PHi.tze und innerhalb di eser 
Unterabteilungcn wiederum nach del' F olge der Ha usnn mmern ao
geordnet sind . - Den BeschluB des 'fextes bilden endli ch die 
Brtickcn, di e Ilrunnen nncl Wasseri eitungen, die Denkmaler lInd die 
FriedhOfe. - DaB ab weichend von J cm friih ercn Brauche bei den 
Hau- II nJ KUII stdcllkm iU crn Kii nstl er-, Namen- uod Sachregister ZlI 
ci nem einheitli chcn I{cgister z US1Un lll(H1 ~czoge ll wo rden sind , wird 
man nUl der bequernercn Benutzbarkcit wi ll c lI IIH r ~u th c iUp n kunll cn. 

Einc J~ei stung, die jedennau u erfreuen win l, s ind di e dcm Tex tc 
zu r Erl a.u ternng beigegebenen 604 'fafeln . Nidlt nul' die t reffli chc 
Auswahl der 1I1ustrationen, sondero auch ihre Uleisterharte tcc hn ische 
AusfOhrnn g vcrdienen uneingeschra.nkten Beifal!. Die Stadtpliinc 
uod ·ansichten a.us alter Zeit Iiefern geradezu einen hi sto rischen 
Atlas fOr Kas sel. Besonders reichhaltig ist das Tafe lwerk zur 
Martins- llod Elisabethk irche, zum Landgrafcnschlosse a n der ~'ulda , 
dem BeLl cvucschloB, dem Residenzpalais am Friedriehspla tze, Zll 

Orangeri e und Ma rmorbad, ZI1 den A.nlagen, Bau werken und Skulp
turell der Karl sall e, ZlI lll Renthof und Museum am Friedriehspl atze. 
Auch im Atlas nehmen di e IHi rgerh iiuser einen 'groaen Raum cin, 
nod die Gruppierung naeh ci nzelnen Architektnrteil en, wie z. B . 

. Ttir- und Fensterbekronnngen, Innell- und Aullentiirell, Treppell , 
Decken, Gittern Il SW. schei nt mir bcso llders inst ruktiv und gceignet 
zu se ill , uns von dem KasseJer Kunsthandwerk eine dcutliche Vor· 
steLlnng zu geben. 

Es steht a u6er Frage, daB das Werk in E inzelhci tell tier 
"l{ritik AnlaB zu kl einen Ausstellungen ~eb en , tlltB der Fachma nn 
dieses, der Illteingescssene Kasseler BUrger tlnd J,okalforscher 
jenes vcrmissen oder beri chti gen win!. Ua rii ber mit dem \"er
fa s~;c r zu reehten , ware klei nJ ich, den I! ein Werk von solchem 
Urnfange jedem recht zu machen, geht liber menschi iches Vermogeo. 
Frenen wir lIns vieimehr, daB es trolz schwerster Zeitlaulte ge
lungen ist , dieses wirk iich monumcnta le Werk fertigzustell en, das 
dem Kasseler se ine Vaterstadt., dem !lessen seine Landesha.up tstadt 
neuerdings li eb llnd wert macheli wird . Dem Danke des Verfassers 
:m Landes\'envnitnng lI nd Magistmt., von denen namentlieh jene cr-

• 
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heLliche Geltlmittei fUr di e i-Icrall sgabe bCl'cit.geste llt hat, schlicfJcn 
wir uns ans vo ll em HCl'zCIl :ttl lint! vc rhintioll damit den Du,nk all 
den Vcrfasscl' scl bst, de r IIII S di cscs einer Stadt wie Kassel in jede r 
Bczichung wiird ige BlIclt gcschcnkt hat , dcm wi r nul' di e wcitestc 
Verbrcitung wli nschen kOIllWII . I smel. 

HH6. nie Uc nklllall.fl ege :la ( W'2t) . - E ugCll ~1 i c h c l , Burg 
Llldwi gstc in an de l" Wf'rm Ills WnndcrvogcHlCim (23,7/8), 
Joh. Sce13c lb c rg, Ka, rl s hafcn an d{' 1: Wcser, ein£' Kolonil'
Handelsstndt d er Harockzei l. (:m, 14.15). - N i r mann , Das ]( Joster 
del' Zistc rzienseri nll cJl in 11 (' i d a 11 (Altmorschcn) in Hcssen (2~J- , 3), 

mH. D e r Schrei n del' h ei l igc u" Eli s nbet h von Or. R. 
IIlllllunu, Pror. der Kunst{;l'~chi ch te nnt! Dr. 11. KohlhauUen. 
ftO ~I'l.lfeln 40X 55 cm mit f'Lw:! 250 AufnahllH'1l sowi(' Text anf 
holzfl'cil' llI Bilttcnpnpiol'. ~ I , lI'hHI'~ , Elwol't 1~ )22. - Dipsc!:' wUlule r· 
schijnc 1\1 on 11111 cn la I work III i t, Sl'i 11 PI' nil vCl'gloich 1 icholl photograph ischon 
Wiedcrga.bc idl ol' Teile des groll pll Ma l'ilurgr l' Schatzes winl jedcn 
Beschll.l1 cr mit uankban' l' I!' rcudt' ~('g-Oll li en Vo rlcgf'r unt! Hel'alls· 
geber erfiill cn, er wird sich dlll'ch tli f' B('schrcihllng und dip Wiirdi · 
~nng des von den I\iinst l£' rn Uf'wolllt'll w(>scntiich gcfiirdert sohen. 
Ilagegon hllhc ich leider ft, ~t z u sjp ll c lI :,.:eha lit, d:dl die hi stori schclI 
Ilaten , wciche fiir die EIIL<; If'hlll1 ~ lips Schrei ll s ll1allgrhell d wa rrll , 
VOIl Kohlh,wiSf'1l allf Cirllllti ('ine r bf'datH'riichcll Entglcisnng z. T. 
wider hoss l' rcs Wisscn cntstc ll t wo rdCIl si nd uUlI dtllllit duI' V('rsll ch 
p-illl'r zcitlichen Fcstl egtt ll g des Schrc ins \'01' 12[J9 gescheitert is t. 
Dic niih(> l'en Am:;fiihrullgclI dariiucr hubc ieh in einel' Be~pl'eehl1ng , 
die icll de r " Hist.orischcll Zeitschrift" am 7. Dez. W2H jihergah, 
nimlerge lcgt. 

Mat·bllt·g. Kart lVellck. 
BBS. I,ov is Hans I,oreltz, Die Lun<igrafengritber in der Pfa r rkir c he 

zu Ma.rbl1rg . .M a.rb nrge r phi l. Diss. W21. rU ngedrnekt. / 
3flR L{nrtWilhclmKlistner, Die Eli s a. h cthk ir c h c wl\l a. rb ur g 

1I1U.l iht' Ein fluB auJ die i':lltwiekl ung del' delllschen Arehitekt.llr im 
Mi ttelaltcl'. Mal'hurgcr phil. Diss. t!"2L [U lIgcdruckt.J 

fl[J-O. Da s Ba.ncl'nhall s und das I ndu s trichaus i m Kr ei s c 
H e rr schl.l ft Schma.lka.l d c ll . Von It. Wilhelm !Holler. (Nello 
Beitrilge zur Gcsehichtc dellt.'!chcn AIt.ortUtllS, her:lusgegebell \'011 

dem Hennebergis.choll altertumsforschcndell Vercin in }.leiningcn, 
HO. Licferl1ng.) Mein ingcn 19~O. 50 S. mit Abbi ld tlltgpn . . 1°. -
.ocr Vcrfnsscr sneht dns Wcscn des Bauel'llhulIscs lInd des Llldll stri('· 
ha uses ZlI erfasscn und deckt die Kultur .. wf, die ill heiden \l am;· 
typell formbildend gewordcn ist. Dtlnnll sind die I.widen erslcn Ab· 
schni ttc del' Bodcngcst:lit.uug nnd den WirLschaftsvcrhill tnissen go· 
widmct. Ail S diesen Bmlingnngcn crk Hirt sich das Vcrhiiltni ::; Zll 

L:tnd wirtscha.ft und Gewnrbc. In dOll ~" ll1fjnicd enU1gclI dcl' THle t 
land wirtseht!.ftli cher BC'tricb , hior ul so Bauerngehoft : in den G cuir~s. 
Uilcrn \1nl! UbcrgangslugclI \,om Gebirge 7.111' Niedcrung sind die I~e· 
wohncl' ;tllS !\Iungel an bchaunngsfti.higem Roden :l.uf Gewcrbo :l!l. 
gewiesen und habcn anch scholl fruhzeitig in der Hauptsuche vom 
Bergball lI nd Eiscnbcarbei tllng gciebt. Aus dieser Lebensform cnt;.. 
wickelt sich das lndustrichall s. VOIl hi er ail S sollcn wir di e scha.rfe 
Zwciteilnng des Wohnhauscs bcgreifcn. - Obcr dell dritten Ab· 
schni tt.: "EillflnU niedersiichsischcn nnd friillk isehen Bautullls lLllf den 
lIau shau" ist zu sagen, daO dcm Vcliasf\ el' die AblmndlulIgcll von 
O. Laufrf'l' , hcs. "nas d(' ut scht' lIam; ill Durf IInd Sl;l<lt" t'1I1gHngr ll 

• 



XV. Kunst.gcschichte und Donkmalpflege. 385 

zu sei n seheincn, uml da B die AuffasslIllg Hanftmanns iibcr die Ent~ 
wicklung der HaustYPcll nicht meh r zu hulten ist, was der Vcrfasser 
iluch spa.ter IJcim Im.lustrichuns sclbst merk t und keine Bcwcise fUr 
niedersU,chsische Beln llnssung findet. Um cs hi er kurz zu sagen: 
Das niedenleutsche lI .ws 1st ein Einfeucrhaus. es besitzt nur 
den }ferd ; dus oberdeulsche HallS hat zwei Feuer s te l len, den 
Herd lInd den Ofcn. AlIf di eser wichtigstcn Eigenschaft beruh t im 
Grunde sei ne ~a ll ze E ll twicklun~sftihigkeit und gibt ihm die sUi,rkere 
fOl'mbildclH.le 1{l'aH II nd di e ~rii Be re Lebensdaue r. Siche rl ich 11113t 
sich a.ns dicsen Eigcnsch aftcn dl's obcrdeutschen Hauses <llIch zwang~ 
105 die Aba rt des Illlluslrich:lIIscs al s Er~cb lli s Icichter erk Hiren. Ua 
a.bel' vo llends der wichtigstc kOllstruktivc LJ lI lcrschicd - Fachwerk 
IIlId Bl ockbuu - hill si(:h1lioh des Ursprungs krinc Auskunft gib t, 
da rf aus konst ruktiven Rinzelheilen erst rech1 kein Schlull I.Lllf dic 
Hauwohnhausforlll gczogen werden. Das gilt 'm vo rl ic'grmlr n F:ll lc 
vom SW nderl.Httl mit du rchgchcndell Pfosten durch Ill oh rcre Ue
schosse. Dipse Rallweisc hat Bickell a ls "hess isdws System" cr~ 
kannt IIl1d \' Olll lllteslcn Ba.1l bis ins 18. Jahrhundert feslgelegt. Die 
eigenartige Konstruktio l1 swcise, die der rerfasscr :1111 .ll1dtl strjc hall~ 
hinsichtli ch del' Anordnung dor Kellenlecke dllrch Einlagerung tier 
Balkcn in die Fachwcrkw:md fiir Ilicdersiichsisch becinfluCt hUlt, 
cntbehrt der formbildenden KrnJt und ist als lokale HaumaBnahme 
anzusprechen, 11111 durch eiufachste Mitte.l den HedUrflli ssen lint! be
scheidellcn Lebcnsucdillgungell ci ncs Stand cs gerccht werden zn 
kunllcn. ~bll beachte in dieser Beziehllng die geniale Ve reiufa.chllug 
li er Betonbauweise, wie sic in IInse rer Zeit ueim Ballen kleiller 

• 
Arbeilerhiluscr VO ll ni cht gelc rntcn, aher tindigcn Lcutell gciibt win!. 
- Von den heiden folgenden Abschnitten ist je einer dem I hlle rn~ 
h.ms al s friink isches Gehu rt tl ll t.! dem Imlustrieha.us al s Eiuhalls gc~ 
widmet, wUhrend der let.zte IIns mit den Ihumaterialion nil: die 
Ausfiillung del" Gcfache und Verkleidll lll; de l' W~inde bekannt macht.. 
Heim Ba.uernhaus ist die Gehoftanla.ge durchweg fl"iillki sch (allg-e
meiner gesa.gt oberdeutsch), :lbc r gerade die Abanderung der 
typisehen Anlage Ztl dcr ortstlblichen halle besser tIn rch GrunuriB
wiodergabeu Hud Lagepliine helegt werdcll mii ssen. FormUndernd 
scheillcn doch diesclben KJ'lifte gewesen zu sein, die das iibli che 
Haufendorf dnrch di e geologische .Lage oft zum Stra.l3en~ ode I' 
I{ cihcndorf andern. Das Industriehaus kOllllll t in diese l" Bcziehung 
besser wug, indelll der Verfassc r 4 'I'ypen fcstzustellcn lInd till dpr 
11.a.nd von Gl'lI ndri sscll cinc Eutwicklllngsreihe zu geben vcrmag: 
ub immer zwingend, Illag dah in geste ll1 sein. ,ledenfalls ~Ia.uht d('r 
Verfasse l". dell 4. 'I'yp nul' iLullcrlich als Einha.us mi t \Voilnilall l:i, 
St:dl Ullll Schoune IIn ter einelll Dach unfOhrcn Zll soJl cn, Oi lll' AII~ 
lage , die im Vogelsberg sogar al s Ba.llcrn hltus bezciehllcnd i !:lt. 
(Vg!. Hcs~enlalld H11 2.) Beim Industrieha.l1s hi ldcn in (Ji nfa.chl:i il ' r 
II'onn ILausehrell , Kii che, Stu be Ilnd K:un mer dUll g:tIlZ CII Gl"lIl1l1riU: 
da.zll kommt ei n kleinor du rch einc F<tIlWr Zll erreicvend l!r I{oller 
IInd del' t1un; h eille Leiler ZI1 ersteigeude Dach ra,um fiir I.ageru ng 
von .Bren nholz und derg!. , <.Ja s ist die Behlltl sung des lI olzhaucrs 
und W;ddarhci ters. Bei m zweiten 'I'yp, dem eigentl ichcn In ulI st ri c
hall S geht der ~"' llIr durch zwei Geschosse, nnd die oileren Hitume 
sind durch eine Galerie zugiinglich: im ErdgeschoB li cgt all f ei ner 
Sci tc \'om lIa ll sehn'n cin 1«('lIel', au f der and ercn die Wcrl,stlttt e des 
Dreeil slt'l"s, 'I'ischlcrs odrr 1( I('inf(, lI erariJeiters, hi ntc l' dj'lII Il;lllsohrcn, 

:f.l'itS.-lIl·. Rd . &1. ~5 
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meist seitlich abgctrcnnt, die Kuche. AJs drilter ond hiiufigster Typ 
kommt cine Anlage in Fragc, bci der :tnstelle der Werkstatt cin vom 
Flur ails zu errciehender Stall trilt. Die Abhandlung mit gntell 
I.i chtbildern IInd geometri scbcn Zcichnungcn ist in ihrcr Begrenzung 
CiD beachwlIswerter Beitrag fUr die Geschichtc des Wohnhausbaucs, 
der fur seine hlarlcgung ' :luf solche Sondcrstudien geschlossener 
Kreise angcwiesen ist, wobci wic hier der Hau pLwert au! das Wesen 
der Gebllude gclcgt wcrden muD, al so Grundri ssc, Schnittc und 
Konstruktion an erstc r Stolle dcr Hchandlung stencn mussen, wahrend 
der Schmuckwcise n UT lokal c Ocdcllttlng ciltz(ullumen ist. 

Marb",.g. B . Niem eyer. 
34 L fGg.] IIlnuptj, BaucrnWp(erei 1111 GewerbclIlusellUl: Darmstadter 

Tilglicher Anzcigcr 1~)-2 L Nov. 2G. Nr. 271. .:.-. Marhurger (Schneider) 
uud Odenwllldcr Arhcitcll . 

• 

342. Robert SChlllillt, If 0 s s i s c h e Ban ern to p fer e i : Der Ciccrone. 
Halhmonatsschrift fUr Riill stl er, KUllstfrcllIllle u. Sammler, l lj . Jg. 
(Leipzig W22), Hefl 7. 

Plast£k /11HZ lI(alerei. 

&1.8. H. GUnther, Dor a l t o~te hykl ll S de s Drachcnioters 
S t. Gc 0 I' g. Einc ikonographische Stud ic Oher das Ratsel von 
GrollclI-Lirulcn. S. A. aus llyzl1ntinisch-N eugri cchi sche JahrbUcher 11 
3 u. 4. Berl in W21. S. 380- 412. - Der Aufsatz bictet fUr das 
vielbesprochcne Port.11 der Dorfkirche ZIl GroCenHnden cine ucue 
und !laeh der Ansicht des Vf. di e endgiltige Liisung. Ocr Schwer
punkt liegt in der ErkHirung der Darstel1ungen a.uf den mnf Feldern 
des auBeren /'ortaJbogens, di e G. als einen Zyklus aus der Legende 
des Hei ligen Georg rni t dem Drachcllkampfe im MiitelIeldc auHaBt. 
Anch in dCIll Draehcnk iimpfcr auf dem auBerell rechten Porta,lpfeile r 
wilJ er denselben Heiligen (cher aJ s den Erzengc l Michael) erkennen. 
Bedenken errcgt in dieser Erklarung, daB keinerlei Beziehungen der 
Kirche zu St. Georg, dcm hier an hervorragcndsten Stellell OUI'
st('Jlungen gcwidmet sein sollen, lIachgewiescn wcrden konnen. Dies 
wlire zugleich aer frtih estc - G. setzt die lI ersteUung urn 1280 an 
- uns bckannte Zyklus des H. Georg als DrachcntOter. Der Heilige 
des Hauptaltars und somit Patron der Kirchc wur vielmehr St. Petrus, 
del' auch am rcehten Innenpfciler se inen Platz gcfundcn hat. Man 
wiirde am Bogenfclde viel ch er Darstellungen aus der biblischcn 
Gesehiehte a ls aus der I,egende eines Hei ligell suchen, der sicherlich 
ni cht der HauJlthei lige der Kirche gewesen ist. JCDes ist in der 
Tilt uCllerd ings gesehehen. R. 1-1 a III ann, gegen dessen Oeutung 
G. polemis icrt, hat in seine m nuche " Deutsche u. franzosische Kunst 
im MittelaUer I (Su(Uranz{)siseho Protorenaissance u. ihre Ausbl'eitung 
in Dcutschlantl all f dem Wege durch ltnlieu u. die Schweiz) S. 1 H. 
(Auszug in Rnuehs lI essenkullst 1923 S. 31) sich im crsten Kupitel 
mit dcm Porta le in GroBen-Liuden beschaftigt und sicht Vorbilder 
daliir in P ortulen zu St. GilIcs und ArIes nicht nul' hinsichtlich der 
Archltektur, sondern auch in ikonographiseher Beziehung. In del' 
Tat ist - ncben anderen glf'ichartigen Motiven - das iibel'ein
stimmende Vorkommeu \'on jAi wen, die Menschen und Tiere im Fange 
od er zwischcD den ll rankcn halten , als Trager von Saulcn (in Frank
reich) bezw. des Bogens (in GroBen-Linden) fl'appierend . Wenn die 
Mittelszene del' Bogcndarstellungell , die G. als Befreiung dcr Jung 
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frau durch den Drachenkampf des Heiligen deutcl , "on Hamann als 
cine Anbetung der Drei Kunige aufgefaBt wird , so zcigt dies am 
tlcutl ichslen , wie schwic rig cs ist, di e Absicht des landlich-uogc
schicktcn StcilllJlctzen a us seine m primi tiv anmutcmlen, zudcm noch 
tei lweise zcrsHirtell lInd vcrwittcrten Werke zu erkennell . Hamann 
hat S. 7 Anm. L u. S. 13 A. 2 g0gcnilbcr C. Stollung genommen. 

Mm·burp. Kuch. 
04 L Deut sc h c KUJlf o ti cs Mittelalter s. Auswahl nach Auf

nalull en des kunstgeschichtl ichen Seminars mit einer Einleitung von 
Ri chard IhUlann. Vcrlag des kuns tgeschichtli ehen Seminars in 
Marburg a. d. L. L92'2. 14J S. Text, 60 Abb. - i\farburg, FrankeD
herg, Caldern, das Kasseler Land('smuseum , Lich uod Mainz habell . 
Beisteucr geliefert zn di eser Jlrii(~htigcn Allswahl. 

3-10. Ueutsc he s OrnlLlU en t. Auswah l oaeh Allfnahmen des 
kunstgeschichtl ichell Seminars mil eiller Einleitung von Richard 
Uunl:l.nll. Marburg, VerI. des kU llstgeschiehtl ichcn Seminars der 
IJll ivcrsiUlt IU2·L l Vlj S. Text, 58 Abb. - Auch dieses wunder
volle II eft mull hier wenigstens genalln t werden , wcil cs viel He5si
sehes bringt, z. B. die Wandko nsolcn aus dcm Chor der Marien
kircho in (ielnhnusen, cincll GewOlbesehlullstein aus dem Rittersaal 
lies Marburger Schlosses (an ch Iwf dcm Umschlag), Stiicke aus der 
E lisabethkirche, Frallkenberg (Phi!. Soldan ), Wilhcllll sthal 11 . u. 

U4Li. .~ lndUuge. Kunstwerkc in Einzelbliiltern in Vcrbindung mit 
FachgenossclI herausgeceben von Chri st ian Itnuch, Giefien. Marburg, 
N. O. Elwert, ohlle J:\ hr [W2'2 j. Ocr Plan, " lInhckannte odcr wcnig 
bekunnte KUll stwerke in ~lItC II Abbildtlngcn dcm Kunsthis toriker IInu 
KunsUrcunde zugllnglich Zlt machcn", lllulI tlankhar iJugriillt wenlclI . 
Die crste Licferullg mit vier BI1Ute rn , I' Ias tiken II I1 S der Klostcr
kirchc zu lIir ze llhain in Oberhesseu da,rslcllond , ist vielver
sprechend. Mogcn baJd weite rc folgen. 

Marburg. KtiCI,. 
3.J7. Erns t Zimme rllllllln, Hannu, Da s Sehicksa l des byzallti

ni se h c n ¥Iiigelalta.rchens der frOh e r e n Abtei S tavelol
l\1;,lmedy: Nussauer Bote. os. J g. L92'2, Nr. 227. 2'28. 2. 11. U. 
Uktobcr. - Der letzte Abt von Stavelot-Mallllooy stllrb 1796 im 
lIall se der Familic Waltz zu I-Ianau und wurde in der Kirche ZtI 

GroBsteinheim beigesetzt, Das der Familie gcschenkte 'I'riptycholl 
wunle vor ei nigen J.ahrzehntcn au Morgan oaeh Alll erika. vcrkanft. 

O'lB. A. E. BrillckUlnulI, Einc unbckanlltc IHiste von Andrcits 
Se hi ii te r : Z5ch. filr bildendc RUDst, 11. F. 52 (Leipzig L921 ), 
22- 24. - Bronzebiiste Lg. K a. r I s im Landesmllsculll, von Sch liitcr 
in Wachs Illodelli ert, von Jacobi gegossen, von Rudolf zi seli erL. 

34D, J , W. Uerrcr,DicGa.lc ri e Bartcl s inKa sse l : DerCiceronc 
18 (19-2 1), 265- 281 ; ",it 12 Abbildllngen. 

115U. HoberL Scilmidt, Eine 1'icrgru}lpe aus Kas se le r I'orzcl l ll ll: 
Der Cicerone. HaJ bmouah:lschrift fUr Kiinstler, KUll s t.rrclIllue IItHl 
Salll lll ler 12 (Leipzig 1920), 049- 651. - IIll Bcsilz von II cinr. Moritz 
ill Frankfurt ; Bossirer Fmnz Joachim .H e 6 . 

• 

Hessisclte Kanstler. 

no !. Allg c lllcin cs f-,exikon der hildrnd c u Kiin s tl er , hgg. 
v. Ulr. Thlonlc und }I'r. C. \vilIlH. Leipzig. - Bd. IS (1920), 272 f . : 
A. Gau l. - Br! . 14 (Jn21 ), I: 11. GicLcl - 256: K. Glinze,. ~ 
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lld. 15 (1922), 46- 48: J,. E. Grimm - 339 f.: Gundelach (Glas
macher). - 340 f.: MatthiLUS Oundelu.ch (t 1MB in Augsburg), 

352. Hcinr. Brool, "H Cl S S Cl n b I ut" . 6 Zeichnungen. MelslIngen, 
Heimatschollen-Verl. [1923]. G Tal. 1 BI. 2 ' . 

353. Gundelach. - I~ob. Schlllidt, Der Casseler Glasschneidcr Frunz 
Gundelach: Kunst 11 . Kunstha nd wcrk 20 (1.9 17), 33- 41 und in: 
Die !Cunst 42 (In20). 2'lO. • 

354._ lIcsscmc1', - 1\ <1 01£ VO II 6roiullln, F. M. H e s S Cl III e r. Frank
furt a. M., E nglcrt. ll . Schlosser 1920 (F rankfurter Lebenshilder, hggb. 
von del' ll istori :;chc ll Komrnission def Stadt Frankfurt a,:M. Band 1.). 
IV, 103 S . - li eh. :24._ 2.1800 in Darmstu.dt, t 1.12. 18GQ in Frank
furt. Seine ZtJicilllllllgcn s iud Z. H. G. 53., 128 crwllhut. 

355. l-hldcumnd. 1·'r. .lIaack, ZUlU 'rode Adolf Hildebrand s: 
Frankfurter NachrichLCIl W21 Jalluar 28. Nr. 50. -- Bildhauer, geb. 
1847 ill Marbur~ al s Solll! des NUlionalOk onomen BrulIo Ilildebralld , 
starb Ja llLlar W21 ill Miillchcn. 

356. - Alcx. HcilmcJcr, Adolf von Jlild ebralld . MHnchen, A. Langen . 
357. - R. JOeill ~ Ui ellOltl, AdoH von Hildebrand: Hochland 18 

(l\Hinchen Hl21 ), Heft J::l. 
358. Iller. - A. DbI'. rUllUhcri, Anton II1 er , cin Maler der lIeimitt: 

Oberhcssisehe Zcitung 58 .. Jg. 1929 Novbr. J.G, NI'. 2';0 [Sll lzschlirfel' 
Maler]' . 

359. K dtelhon. - Gg. Gronnu, Ein Graphiker des Huhr~cbiotes 
It e r IU a n 11 Kat e 1 h 0 n: Velhagen u. Klasings Monatsheftc, 37. ,Ig. 
[!J23, D. II cft (Mai ), S. 295- 305. 

SHO. Konmd von Soest. - P. J. i'leier, Werk und Wirkung des 
Meisters Ko n r a. d v 0 n So est: Wcstfalen. Sonderheft I. 1\-1 [juster, 
Coppenrnth HJ2 L. !J5 S. '10 'fftn. 

36 L. - K. JJiilker, Meister Konrad von Soest und seine Bedeutung fur 
die norddeutsche Malerei in der ersten Hiilfte des 15. Jh.'s. (Dei
triige zur westfti.li schen KUll stgeschichte 7. ) Miinster, Coppenrath. 
64 S. 21 '1'f:ln. - Del' Meister ist der Scbopfer des Altarbildes in 
Niederwi ldungen (Z. H. G. 43, 442). Vgl. die Anzeige von Gg. Gf. 
Vitzthum in den Goltingischcn GclehrtenAnzeigen 1.84- (1922), 46- 55 
u . Wackernagel in del' Denkmalpf:lege 23 (l!)21), Nr. 12/13. 

362. Meyer. - A. llnuber, Bornhard M cy er , ciD Malor Marburgs 
und seiner Schonh eitcn : Oberhessische Zeitung. 66 . . Jg. 1921. 
Nr. 170. 23. Ju~. - Geb. 1848 in Detmold, 1873- 1876 in l\farburg, 
jetzt Goh. Ballrat ill Detmold. 

363. ltocholl. - Theodor Itocholl, Ein Malerlcben. Erinnerungen. 
Berlin , DOJll\'erlag 1021. 259 S. - Gcb. 1854 in Sachsenberg ; vg!. 
Hessenl:wd 35 (1921), 100. 

364. ltogems. - Fr. Witb\, Die Hcste cilies 'fra-galtares vom M'eistel' 
Ho g C. I' U S aus dem Anfange des xn. JllhrhUl~d e rts. Mit 3 Abb.: 
Zsch. fUr christl iche Kunst 32 (191!J), 14li - 150 [il11 Diozesanl1111 Sell lH 
Zll Osnabriick u. SchnUtgen-M,uscnlll zu KolnJ. 

B65. ,schonese1;U'e1·. - A. DbI'. IHaulierl, Rildhaucr Schoneseiffer (-f): 
Oberhessische Zeitllng, 57. Jg. 1022. Nr. 51 VO Ill 1.. j\Hlrz 

366. J.. 'Mcl'sch. - Das Gedilchtnis an He i nri c h '.I'hiersch (181.7 
bis 1885), der al s Marbllrger Professor zun:lchst \843- 1800 in del' 
thcologischen Faknltiit und nach se inem Anschlllfi all die Irvi ngiaDcr 
noch bis 1864 in del' philosophischell do zierl.e - "ein gelehrtc r nud 
sittl ich vornehlllcr Mann", t1er "m it ~;c i ner mlichtigen und doch lie· 
bC'nswiirdigcn PcrsonlichkeiL" (0. Hartwig) Huf alle die ihm !l ithe)' 
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tl'aten cillc ~tarke Wil'kung ausiibte, IclJl in Milrl)llr~ ni cht. IlUI' in 
dem Kreise del' katholiseh-apostolischen GClllcindo fort , die t'r be
griindet hat. So wird man auch den Biogl'al'iticell 1.wl'it·r Il i('l' ~e
borencn Soh ne, der bcriihmten MiiJlchener Ardlitckl ('11 AII !.:' lI sl IIlId 
Fricd ri ch Thierseh, welche cin Enkcl, Prof. 11 01'111 :1 1111 ' l ' hiHSdl, 
in GBttingen, herausgibt, Interesse entgcgcnbri ngell , gan z. llrsol1 dt·rs tlt'l' 
soeben ersehienenen des 1tltern: Augu s t Thi e rsch a ls Ar c hi t. l' kt 
un d Fors c h e r (MUnchcn, in i(omm. del' Sliddentschen Vorlagsa IIsta It , 
1923. 96 S. u. 24 Abbi ldungen). Si o bl'ingt S. 1- 8 cin c hiit'hsl. 
anziehende Schilderung des E1tcrnhauses und del' JugcmJzeit (ili :-; 
zur Obersicdlung August! oach Miinchen l8Gl), die si('h zum lH'stclI 
Teil allf dcm SuurRsen , in und um den "haarigen Ranzen" it It
spieltc. Neben del' gHinzendcn Person lichkeit des jiingern Brllders 
ist der ii.ltere, del' uuch als E rforscher del' anti ken B.~ukuns t -
und auf andern Gebieten - si eh ausgezeichnet hat, weniger her
vorgetrcten. A. Th. hat insbesonderc im Kirchenbau (St. Ursuia,
Kirche in SChw'lbing, katho l i sch ~a.posto l i s che Kirche in ZUrich II SW.) 
Bedeutendes gcleistet nod hier wie in vielen unausgefiihrten Pro
jekten eine einzigartige Vereinignng archaologischer Forschuog 11 l1 d 
schaffender Kii nst!erkraJt bewiesen. Daneben h:lt er dcm Stlld i 1.1 Ill , 

der Erhaltung und Fortbildung del' einheimischcn lllndJichen llallweise 
liebevolle Arheit gewidmet. Die Achtllng gebietende uud unend li ch 
liebenswcrte Personlichkeit des Ba.umeisters , Gclchrten, Lehrers, Hei
matforsehcrs und Famllicnvatcrs nti.her kcnnen zu lernen, wi rd fiir 
jeden eillc ' Frelldc sein. 

G6ttingeu. Ed10. Schr6der. 
UG7. l 'i8chbein. - Adolf 8toll, Del' Maler Joh . Fricdl'ieh August 

T i s c h b e i n u. seine Familie. Ein Lcbensbil<t Jl<lch don Aufzcich
oungen seineI' Tochter Carolina. Mit 23 Taf. Stuttgart, Streckcr n. 
Schroder 192U. Vir, 2!3G S. Vg!. C. Knetsch in Volk L1nd Scholle 2, 
1924, S. 45f. A. Ho!tmeycr in del' Kasseler .Post 1923 Dez. 23, NI'. 352 
u. W. Piodcr in del' Frankfurter Zeitung 1923 Nov. 28, NI'. 88t. 

3GB. Obb,/ohd • . - C. X[netschl, Otto Ubbelohde t: GiaOener An
zeige r L92-2 M,ai 22, Nr. 119, 2. BI. .- Aus del' groBen Anzahl von 
Nachrufen, die dem 1I1lvergcBlichen Meister gewidmet wu rden, seien 
diesel' und die nachfolgenden . sowie die im Ilessenkuust-Kalendcr 
gedrucktcn a.us nachster Nachbarschaft herausgcgriffen. 

Uti!). '- Frida Stengci, "Auch das Schone muJ3 ste rben .... " : Oher
hessisehe Zeitung 192'2 Mai LO. NI'. LO<J und: Zur Ubhelohdo~A u s
stellung, ebenda Juni 24, NI'. 146 (vg!. allch die Wiirdigllllg VOII 

ChI'. Rauch ill Katalog der Ubbclohdc-Ausstcllllllg des Oberhessischoll 
Kunstvereills in GieBcn 19W). 

1370. - Otto llrenncmRuD, Totcnweihe : 'ebenda Mai l5, NI'. 11 '1. 
1371. - Justus Ehrhnrflt, Dem totCIl KUlI stler: Der Botc aus Obcrht'ssi'II , 

2'J. Jg. ln22 Mai W. Nr. 20. 
U72. Wucltercr. - A u s de III Tau n u s. 16 Bilder von Fl'itz. \V 11I'1H'rcr, 

Crouberg i. T. Bilder aus dor Heimat, Heft 2. ~ti\rhllr~, I':lwcrt. 
( L92lJ 4 °. - Mehr !lIs die Z. H. G. 59, 152 gcnanllt.o MiqlpO HLCl'n s 
wird diese, glcichfalls vom ,lugendschri ftc n-Aussr ilIlU ti cs !.chrel'
vereins zu Frankfurt hemusgegebenc Salllm lllll~ lit'l1 Za ll bcr del' 
Taunusberge ltnd -burgcn uns naher brillgcll. Croltiterg, 1~ J1Jl stej n , 
Homburg wceken ;Luch geschichtJichc Eri[lIIcrultgclI . 
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XVI. Kir ch engesc h ic h te. J u de n. 
B oni/aUu8, Ji'ulda. 

373. L ebe D d es h. Bo n i f azi u s \' on Wil i ba ld b is Ol l o h , 
d e r h . . L e ob a. vo nRud o lf vo n F llld a. , d es Abtes Stu r m i 
v 0 n E i g i I. Nach den Ausgabcn def ~j on umen la Gcrlllll niac uber· 
setzt von Miehacl 'fan g l. nrille \'oll s tiindig ncub(>arbcitetc Anfl . 
Leipzig, Dyk 'sche Bnchlw ll dl ung. 1920. XX IX, 144 S. (Die Gc
~chichtsch reibe r der ueulschen Vorzeit. Zwcitc GcsamtallsgaiJe, 
Rd . 13. Achtes J ah rhdt,., 2. Bd.). - Diese in Text, Einl eitung 
nod An merkungen gcgcnii bcr der Ubcrselzung \vi lh. Arndfs von 
1863 sorgfa ltigst bcridltigtc und stark hercichcrte Jctztc Arbcit 
TangPs ails seincn Bonifali usforschungen ist dankbarst ZII bcgrti6en 
al s cine ZUsllllullcnfas slIu", dcssen, was Tangl (be:zw. Lcvisoll) in den 
Jetzten J ahrzehnten fiir die Ncu bcarhcitll ng der biographischcn llnd 
briefli chen QuelJ cn zll.r Oesch ichte "des Apos tcls der Deutschen" , 
der zugleich in gewisscm Sin uc der Reorgan isator der franki schen 
Kirche war, geliefert hat. leh verwcise au f meine ill d ieser Zsch. 
vorangegangenen Besprcchungcll t ) d<:r Vi tae Bonifatii ed. Levison 1905: 
Ztschr. 40, 172. 2) der Ohcrs,!tzung der Oriefe durch Tangl (1912): 
47, 342. 3) dcr E pistolac cd. Ta n~ 1 ( WIG) : 50, 200. 4) dcr. Studicn 
zur Ncuausgabc der Bonif. Bricle T. 1 u. 2 im N. Archiv f. iilt. dtsch. 
Gcschkde. '10, S nud 41., I (W1G/ 17) : ZtsCJI r. 51, 182. 6) del' Ahhdlg. 

. "das Bistum E rfur," (19IG) : 49, 333: 6) dcr " Bonifatiusfragcn" (19[9) : 
53, 165, und bemerke, daB de l' vo rliegcnde Band ncben der LcbcDS
besehreibuDg Wi libalds aus der 2. u. 4. Lebensbeschreibung Teile 
VOII eigenartigem Wert, a.us OUoh's Leben d ie Vorrede Ulld einige 
charakteristi sche Stiicke enthalt. BetreRs des Lebens der big. Leoha. 
Ilnd Rudolfs von Fulda halte sich T. auI Stengeis Fuldensiu. I 
(5. Zt.5chr. 48, 821), betr. Eigils Leben Sturms, dies "ungew5hnlich 
wertvolle Werk" , das fUr hessischc Kirchellgeschichte so bedeutu ngs
voll ist, aui seine "Bollifatiusfragen" ZIl heziehen. Gut und knapp gew 

wtirdigt wird ll. 's welthistori sche Bedentung jctzt yon W. J.evison 
in seinem Beitrag Zll B. Gebhardt's Hand buch de r deutsch. Gesch. 1 6. 
(1922) S. 201- 2LO. 

Marburg. Kad lVenck . 
3U. J oh. Jos. T,aux C. S. Sp., De r h e i I i g e B 0 n if a t i 11 s, Apostel 

der Deutsehen. Mit 11 Bildefll . F reiburg i. Br. 1922. Herder, xn 
H. 307 S. kl. 8°. - Ani der Verwertung van Ta ngr s Forschunge n 
beruh t gegenLibcr der treffli chcn Biog rap hic VO Il G. SelmUl'er (l90H, 
vgl. Zsch r.43, B!)2) die Berechtigu ng dinser nellen, aueh au! weitere 
Kreise berechneten Lebensbesch reibung, deren Verf. sich sehon 1:)19 
durch ein ahll liches Bnch tiber Columbnn bewahrt halte. Indem e r 
die Quellell selbst vielfach sprechen HUlt, gibt er se iner Darstellung, 
die ja Itn f klltholi schen Anscha uunge ll berllht nnd s ich in erster 
Linie a n katholisehe Leser wendet., lebendigen Reiz , Ilnd da das 
Urtei l tiber Bonifatius hcnte hull en tlnd driiben nicht wescntlieh 
verschiedcn ist, wird L. 's warmherziges Buch aueh in niehtkatho
li schen Kreisen gem gelesen werden, tlnd was der Au hang mit L6 
Anmerkungen ("einigo Bonifatiusfragen" S. 27l- 83) und mit der 
Ubersicht liber QueUcn und Li tera tur (S. 284.- V7) bietet , wird 
dankbar &lIfgenommen werden. - Vgl. Fr. Flaskam p in den Histor. 
p olitischen llI ii.ttem 1923, Heft 7, S. 4.25- 430 1I. W. Levison in der 
Histor. Zsch. 128, 847. 

Marburg. Karl lVenck. 
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376. George Washington Roblusou, A. B., Secretary of tbe Hanard 
Graduate School of Arts and Sciences-Cambridge, Massachusetts 
U. S. A., Th e Li f e of Sai nt Bon i fa ce by \Vi I J i ba l d. 'I'mns
lawd into English for the first time, with In troduction and Notes. 
8 vo. (114). Cambridge, Harvard Universi ty Press-Lontlon , Humphrey 
Milford, Oxford University Press, 1916. 

976a. Godcfroi Knrth, Sai nt Bontlace. Quatril>me edi tion. Les 
Saints t. SO. 8°. IV, 198 S. Paris, Victor Leeoffre-J .Galmlda 1918. 

376. K. H. Schiifer, Die Allfange der germanisch-christlichcn i(ultur 
im Rheinlande lInd ihro Ausstrahlung uach dem Innern Deutsch
lands: Jahrbueh dcs Kijlnischcn Gcsehichtsvercins 0, 1- 25. - Die 
hier in groBclI ZiigclI angedeulcten Linicn des Miss iolls\'erlilu(s sind 
fiir Hessen im nachsHolgenden Aufsa,b; nliher ausgefillnt. 

877. K. 11 . Schitrer, MissionsstiHlen dcs hI. Bonifatiu s in Hessen : 
t' uld •• r Geschichtsbliiller 14 (WOO), Nr. 5. S. 65- 75. Nr. 8. 
s. 118- 128. 

078. F. Ptaff, Hat die von llonifatills gefallte DOlltlreicho in Hof
geismar gestanden ? Hessenland SO (192 1), Nr. 6. S. 84.-86. 

87:). K. H. Schiiler, St. Bonifatius tlnd Hofgeismar. Eine Richtig
slellung. Ebend. , Nr. 9. S. ISS- 1SS. 

300. F. Ptatl', Zweite, zugleich Jetzte Erwiderung. Ebda., S. 186- 138. 
88 1. 1Il cidelbnch1, Wo sland die Donareiche? Die Sonntagspost 

1922, Nr. 11 (Marz 12). - Berieht uber einen Vortrag Schafers im 
Kasseler Geschichtsveroin. Auch im Hessenland 36 (192'2), Nr. 3, 
S. SS- S5. 

382. K. H. Schlifer, Die Donnereiche 1I11d St. Bonifa.tills: Ober
hessischc Zcitung 57 (Marburg) W22 Sel)tbr. .,j . 

383. Ernst Sangmehter, Die Donncreichc lint! Bon iflltius: Ebenda 
Nr. 226 v. 26. Seplbr. 

884. Frz. Flaskamp, Zum 1200 j3.hrigen Bestehen der Stadt Frilzlar : 
Ebenda 1923 Dez. 23. 

385. Archivrat Dr. SchiUer, Eiu deut.scher Mont Salvat : Der Tag, 
Unterhaltungs-Rundschau 30. Januar 1924. Nr. 26. 

386. FraDz F)askamp, cand. I)hil ., Z u r H e s s e n b 0 k e h run g d es 
B 0 n i fat iu s : Zeitschrilt fOr Missionswissenschaft 18 (Miinster UJ23), 
Ul5-152. - Bedenken gegen die Ansotzung der GrUndung Fritzlars 
Ende 7S2od(!r Anfang7SS, die er in ZlIsllmmenhang bringtmitder Fiillun~ 
dor Dounerei che Herbst 723. Vgl. dagegen wiederum Je!lUldt in der 
~~uld aer Zeitung ,'om 1. JaDuar 1924. Peterskapc.Uc und Veters
kJostcr sind identi sch. Wie Lupus verwechselt Ruch Wilibalrl Abt 
Wigbert den Alteren von F ritzlar mit dem Priester Wigbert dem 
Jiingeren aus Glastonbury, dcr gleichfaUs nach der Erhebung des 
BoniJatius zum Erzbischof oa.ch HesseD kam. Ocr Aufsatz ist Ubcr
maBig mit Anmerkungen belastet, bietet aber ci nen willkommencn 
Beitrng zur Kritik Willibalds. S. 150 A. 1 wcrdcll K. H. Schli(ers 
AusfUhrullgen aIs nicM Ubo rzcll~cml lIugclehllt. - Wi e aus den 
voranstchenden Tit.clD orsichtl ich isl, ha t di ese schon im letzten 
licIt (Z. H. G. 53, L57 f.) beriihrlc Streitfrago illlCh woiter nicht 
gernht. Pfaff hat sich nochnuds gcgen Sehafer ausgesprochen, desscll 
BeweisfUhnmgen nicht. iibcrzeugen konnen. Geismur im hessischcn 
Stammesgebi~t unweit Fritzlar lInd der oach 'I'hiiringen fiihrcndell 
SlraBc hat eine grijBerc Wahrschcinlichkeit fUr sich ills das sachsische 
Hofgeismar. Bei Wilibalds Ungcnauigkcit und dcm Mangel weiterer 

• 
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(lLwllcu lJcicge winl sich Ilie cin biinuiger Bewcis flir eiucn bestimmtcn 
Ort erbringcn lasseD . . 

387. Gg. Baescck e, H)' (I, b it n s isidol'giossierung, Walahfricd Struuo 
lInd das Illthochdcutschc Schrifttu lll: Zsch . f. deutschcs AJtcrtulll bB, 
241- 279. - Ocr Aufsatz ist wichtig Hir das litcrarischc Lcbcll i ll 
Fuld 'L. Es ha ndelt sich UIll d ie Ausarbeitun g eines bci I-lraba n gc
hijrten Kollegs durch W. lI lIl 8~-8~). \ 'Cl. Nr. 260. 

388. Wilh. }' lns1cl"1l'1IIdcr, Ucit rllgc ZlI nu d ol f v 0 11 .F' u I d It mi t be
sondorcr Bcriicksichtigung del' Vita S. !'cobae: Jahrbuch del' Phi I. 
Fak. der Albertus-Un. zu Konigsbcrg- Pr. U)2 L S. 57 f. - None 
Bcwcise fnl" Kurzcs AIlll<Lhme (vgl. 'I. . H. O. 47, 428), daU Itudolf 
der VI. des 2. 'fciles der Fuld.tcr AIlllllJen sci. Zusamrncnstellung 
de l' zu Zcitcll lI ra bans io Fulda voriHllldenell , von ihm bellut.zten 
nUcher. 

389. GeorgPfc ilschifter, Di e St. Hlasianische Germania SIL Cl'll. 
Bin Beitrag zur Ili sto l'iographie des LS. Jahrhundert s. (Miinchcncl" 
StudieD zur historischen Thcologie, Heft L ) [( erupten, Kose l und 
Pustel 1921. VIII , 1DS S. - Der von P. Kehl" und A. Brackmann WOO 
wieder aufgenommene Phlll c iner GermanilL sacra ist znm e~ten 
Male VOll I{aspar Brtlschi us illl IG . . lb . e l'wo~e lt und in del' Abtei 
St. Blas iell im 18. Jh . IJcsondors gcpflcgt worden. Ocr reichste 
Stoff il lJer diose Best.re lJuugcn ist in dem llri efwcchsel des Fiirstabtcs 
M artill Ge rbcrt von St. B1as ien (1764- 1793) enthalten. Gerbert ga it 
tango Il ls der Valer dicses Unterneh mens, bis P. Albert dem Wormser 
Weihbischof Wilrdtwein diescn Ruhm zusch rci bcn wollte ( lDOG, 
vg\. %scll. 40, 377), do ch nbcrzcugen dessen Griindc, die si ch auf 
ve rsehollone Bri efe Wiirdtweins und Gorberts sliitzcn, wenig. Au ch 
dor Vcnncrk uuf dem bei Dersch , Hess isches Klosterb ll eh XIV, 
Anm. 3 erwiihnten Prospectus HiUt damuf schli e6on, daB WlirdLwein 
von dem Phul der Gorllla-nia Si~c ra erst in St. B1 as ien Kellllt ni s erh iclt. 

390. J uiius Uattes , Die Franziskancr i n H cssell, dOll 
R eic h sa.bteic ll H ers f c ld u n d Fuld,L , d e m mu.inzi se h en 
St if t Fr ilz l ar und d c m Fiir s t e n tulll WI~ldeck bi s Zllr 
Ho for III at io n. PhiJ. Dissertation. Marburg 1921. 148 BI. Text. 
C III HI. Anmerkungen. - Die crste zusammenfasscndc Darstell nng 
del' TaLigkcit eines Ordcns in Kurh essen und W.l1dcck. Die Arb oi t 
1St auf grlln(Uiehen archivalisehell Studi cn uufgebaut und glicdcrt 
sleh in folgende Abschnitte: 1) Dus VordJillgcn der Franziskaucr 
in Hessen IInd der Verlauf der Entwicklung del' ei nzelncll Konvclltc 
(u. Tormill cicn) bis Zllr Reformati on. 2) Das franziskanische Ar
Illulsideal und die Praxis in den hessisehell Konventen. 3) Die 
Kiimpfe IIIll die Einfii h rung del' Obscrvilnz. 4) Der Kl crus und die 
Orden in Hcssen und ihrc Stellung zu den Franziskanern. 5) Fran
ziskancr u. Laienwclt. Ihr rcligioscs Wirken und das goistigc Loben 
in den Konventen. 6) Der dritto OnlclI des hl ~ Franziskus. Die 
Disscrtl~tion liegt bis jctzt nur in Maschinell sehrift vor, cs bcsteht 
jcdoeh Auss ieht, duB sic dellllllichst in den "Franziskanisehcn Stll di cll" 
abgedruekt wcrden kallll. 

ll!Jl. W. Ucr scli, Die l\ lau ~c a uf d(Jm Wi l zenborg bci Klo~tc r 
Grafschaft : Franziskanische Studien 9 (MUnster 1922), 264 f. -
Zwei Brrofe aus dem Staatsar chiv in Marburg gebcn Aufsehlull uber 
diese KJause. 1516 wurde ciu verdachtiger Klausner in der NU-he 
von Frankonberg gefangen genommen und nach Wolkersdorf und 
Marburg gebro..cht. 
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~1)'2. .Jost Trior, Do r H e i I i g e J 0 doe u s. Scin Leben und seine 
Vcrehrung, zuglcich ein Beitrag zur Geschich te dOl" deutschen Namcn
gebung. Breslau , M. 11 . H. Marcus 19-24. VIII , 286 S. (Gen nani
stische Abhandhmgell , begrlindet von Ka.r! Weinhold , hggb. von 
Fricdrich Vogt, QG. 1·left.) - Ocr Vcrf. hat mi t Gesehi cl! die Aufgabe 
gcli.ist: "das NachlebclI cines lI eiligcn al s ciue in sieh gcschlosscuc 
gesehichtliche und gcograllhischc Einhcit zu crwcisen , innerhalb 
derer kulturgcograp hisch-kirchougcschichtliehc Tatsaehcll , Ersehci
llungon der Na mengcbung, spraeh lichc VerilJH.lonmgen des Namens 
und litcrarisehc Hcrvorbringungcn in so enger Weehsclwirkung 
stehen, daB sic sieh nur gcgenseitig erklliren konnen" (Vorwort 
S. VJ). Zur Losung dieser Allfgabe war ein gcwaltige l" Quell cnstoff 
nus ei ll cm groBen 'I'e il Frankreichs Ullrl dem griiUten Teil des deut
sehen Sprachgcbietes 1.I11 szIIschiipfcn und zu verarbciten . Ein Bliek 
in die tlll1fangreichell Lilcra lunlllga bon ze igt, daa auch ortsgesehicht
liehe que Uen in reiehcllI Mafic herra~l, wcnlcll Illu lHc n. Manchcs wird 
hier noeh mlehzuholcn scin . Ocr Wert der Arbci t beruht abe r rn it 
darauf, anz urcgcn uud die ortliehc EinzoJrorsch ung mi t dcm Problem 
,·ertmut zu ma.ehen. Die heiden ers tcn Absch nitte bchitndeln di e 
Herkunft des aus dor Bretagne stn rnrn endcn Hei ligen unll di e Be
arbeitungen seiner Lcgende. n cr nachste Absc!tni tt boschMtigt sich 
mit dell Formen und der Bedcutung des Namens, der kclti sch 
(Jodocus und J udocus) Kiimpfer bedcutct und Uber das franzo sische 
Josse zum deutschen Joos und Jost wi ·rd. Sprachli ch und kulti seh 
wird dann dor Patron der Pilgc r- und Sicchenhll.user, woil die Form 
J os nieht mehr vcrstttnden wurde, mi t eincm llndern SiechenJliltron : 
Hiob, Job veflnengt, sodaU im Anfang des 14. Jahrhunderts zuerst 
in Bamberg die Form Jobst aultritt. Als Kultzentrum nnd Wall
fahrtsz ie l wird im 4. Abschnitt das Klostcr 81. J ossc-sur-mcr in der 
Hretagne gewUrdigt. Es war auch das Zicl einer Wallfahrt Land
grafLudwigs l. von l·lessen V131, die zugleieh politi sehen Cha ra.kte r 
hatte (S. 127 fr.). Am wertvollsten Hir uns ist der llmfangreiehe 
5. Abschnitt, in dem die Verbreitung der Verchrung und des Namens 
dargestellt wird. Auf dem Wege der klosterli chen Gebctsverbriiderung 
kommt die Jost-Verehrnng schon im 9. J ahrhUJIdcrt naeh Priim in 
der Ei fe!' VO Il diesem Eifel-Mosel-hcn lrum a ll sgehend, glaubt del" 
Verf.3 Ihwpti inien der Verbreitung beohachton zn konnen: 1) Rheill
'UJfwarts zUln Main bis Fran kfurt, von .da a.b nord lich dureh die 
Wettcmu und Hessell !lach Kassel und Th iiri ngen, ferner ostli(·h 
mainaufwitrls bis Obcdranken. 2) Hhcinaulwiirts bis Konstanz, von 
wo aus die reichste Entfaltung, auch liber die Schwciz, Ztl erkennell 
ist. ~) Nordostlich naeh Westfalen bis an die Ostsee. In Hessen 
HiEt sieh deutli eh verfolgen , wio in der ersten Halite des l4. J a hr
huudcrts Uings der a.lten StraUen, allf den en cinst die Missionare 
gezogC.ll sind, schrittwcise di e Verehr ll ng vo rwiirts dri ngt. I{upellen 
und Briidcrsclmftcn w~lh l en sich den hI. ./odoclIs ZUIIL Schu t.zhcrrn . 
Abol" keine Pfarrkirchc im Boreichc des BistulII s Mainz IriigL scinell 
Namen. nas laBt au.f oine Abneigung scilons dcr Erzbischofc 
seh lieUcn. ./odocus war ein Vol.ksheiliger, daller hev;cguct er aueh 
Mter be i den Franziskauern . F'lir'l'hiiringen !l itHe das \'on U. Slcchelc 
in der Zsch. d. Vereins f. tJlliring. Gesch. to (n. F. 2), 1 ff. ver
offentlichte I1 Registrllm subsidii" VOIl L506 noch ci llige Nachweise 
liefern konnen. Zu dell hir Hessen S. 165 ff. genannten Orten fiige 
ieh noeh bei: die Jost-Briiderschaft in Corb1w h (Curlze 11 . v. Rheins, 
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Sl. Kilian zu C. 105) ; die .J ostkapcllc bei GroB·Bieberau (Hetter, 
Hoss. Nachrichten 2, 188) j die Jost.XapclIe voc Niedenstcin (v. Drach, 
Kr. Fritzlar l82). Wcitere moglichc 'Erglimmngcn fUr Sicgen, Urn
burg, EOlingen, Koln , LUbcck u. a. beweisen nur, daD das sehon 
so feich bebnuto Fold !loch mohr bcs telJt werden kann. Mochten 
bald fleiBige Forscher dem vortrcrrlichen Vorbildc des Verf. oath
eil ern UDd die Wanderungen andercr Heil igen mit glcichem Spur. 
sinn uDd Erfolg allldeekcll . 

39B. Thcodor Apel, Stadtun'll K'ir c he iru mi tte l a lt e rJ ic hen 
M a r bur g: Savigny-Zcitschrift fUr Rechtsgcsch. Bd. 48, Kan. Abt. 12 
S. 2'22- 829. - Die Forschungen von Alfred Schultze, A. Wenuing
hoft u. a. haben neucrdings die Erkenntnis des Vcrhiiltnisscs 
zwischen Stadtgemeinde Ilnd Kirche im MittclaJter wesentlich go
Wrdert. Sic habell namentlich gezeigt, wie in den deutschcn SUidten 
au! die zentralistische Obers(J<lflnung de r kirchli chen hiemrchischen 
AnstaitsYerfasslmg als orUi che korperschaftliche Gegenstromnng cin 
siegreicher Eroberungszug der mittelalterli chell Stadt in das kirch
liche Vcrfassungsrccht gcfolgt ist, durch den die Stadt in mehr oder 
weniger erheblichem Umfang zur rechtlichen Herrin ihrcr kirchli chen 
Angelegcnheitcn wurdo, sowic, welch enger hll samlllcnhang zwischen 
dem kirchlichen Wirken der deutschen SUidte ill der Reformations
zeit oud ihrer Leistung fUr die Durchfilhrung nod Ausbreitung der 
Reformation besteht I). 

Die yorliegeode AbhandJung hat sich die dankenswerte Aufgabe 
gesteJl t, diesen Ueziehungell zwischen Stadtgemcinde oDd Kirche im 
mittelalterlichen Marburg nachzugchen. Sic gibt zuoachst im 1. Ab
schll itt "Das mittelaHerliche Marburg und seine kirchlichen Ein
richtungcn" (S. 2'24- 2G L) Aufschlu6 iiber Entstehung nnd Ent
wicklung der Marburger Gottcshiiusel', Ordensnicderlassungen und 
Bruderschaften. Marburg wurde erst 1227 zur sclbstandigen Pfarrei 
erhoben, bis dahin war die Stadt Filial der Kirche zu OberweimaL 
Das iiltcste Gottcshaus ist die aus dem Ende des L2. Jh. stanunende 
St. KilianskapcUe. Sie war aber, wie K ii c hin Hessenkunst 19L2 oach
gewicseo hat, nicmals Plarrkirche, vielmehr hatte die spiitcre gotische 
Pfarrkirche, deren Chor L297 voUcndet wurde, schoo cine romanische 
VorglLngerin , wclche die ursprtillglich~ Pfarrkirche Af!ll'hurgs ge-

I wesen ist. Was dem ki rchlichen Leben Marburgs das eigentlichc 
Gcpragc gab, waren jedoch nicht rfarrkirche und Pfarrgcistlichkcit, 
sondcrn die OrdensniederJassungcn. Unter ihnen wur die Deutsch
Ordens-Nicdcrlass llng fli r das kirchliche uud wirtschaftliche Lebcn 
am eiullu6reichsteo, wOgegCll den Niederlassungcn der Fraoziskaner 
(am Barfii6crtor), der Domiuikaner (heutige Uni\'ersitat) und der 
Briider Yom gcmeiusamen Leben (Kugelhaus) cine verhaltnislIlaBig 
bescheidene Hedcutung zukam. 

Der eigeutliche Schwerpllnkt des Aufsatzes licgt im 2. Abschuitl 
"Die Bczichnngen zwischcn Kirche uod Sbtdt jm mittclaltcrlichcn 
M.arbuTg" (S. 261-2tJ6), welcher der Beihe !lach die pcrsonJichen, 
rcchll ichcn und wirtschartlichen Beziehungcn bchandelt., lLnd im 
U. Abschnilt "Die GegcoslLt1.e, Konflikte ulld Bcschwc rden, die sich 

I) Vgl. Alfred S e hultz c, "Stadtgemei llde Hod Kirche im Mitte l
alter" (Sohm-Festschrift 1V14 ) nnd "Stadtgemeinde uod Reformation" 
(Ttibingcn 19L8) sowie A. Wc r ID i n g h 0 r r, Verfassungsgesehichlc 
dl' 1' deut;schen Kirche im Mi ttelalter. 2. Aufl . (L9 L3) S. 97 ft. 
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ailS diesell Beziehungell zwisl.ihen Stad! uud Kirche ill! miUclalter· 
li chen Ma.rbllrg C)'gahen" (S. 296- 323). Sehr gliicklich is! diese 
Storrsllordnll ng Ilicht, \\'cil siu mehrfach Zusammengehoriges aus· 
cinandcrreiB! tWU Wicdcrholllng:ell notwcndig !O'lcht. Die Darstcllllng 
hUlle gewollllcn uurch cine Zwcigliederullg: TiiUgkcit uer Stadt ZUlll 

Schll lzc des wel tli chcn Bcrcich:-; gegen Rirche IInd Klcrus lLnd Wirkcn 
der Stadtgemcinuc illl kirchlichen Berciche selbst. III crstercr ltin. 
sicht s ind hon'orzuheben die BcstrelSuugen zlIr EinschrUllku ug der 
kirchlichen Stcuerfrciheit, die Bestimmllngcn, wclche ein ii bcrma.Bigcs 
Anwachscn des Besi tzes del' toten Hand verhilluerll soil en, die VOl'· 
schrihen znm Schutzc von Handel IInd Gcwcrbc gegen den wirt.-

. schaftl ichen WettbewNb der ({Josler, del' Katnpr gegen Auswlichsc 
der ge istli chell Geriehtsbarkeit, ~1alJlIahmen, wie sic a.hnlieh auch 
in anderell stiidti schell GelUl'illwcsen des Miltelulters gctrofJen word en 
sind. Dagcgell war in ~1'LrblH~ die genosscllschuftliche Selbst. 
beslillllllung dl'r -Sla,llt ill! 1,i rcIiJi chl' 1I Bcrcich sclbst schwachor ent· 
wickelt al s in viol on undcrcn Slii.dl clI: dies hllngt toils mit. de .. 
ii berragendcn M nch tstellung dcs Deutsch·Ordcll s , lC'i Is III it der 
strcngclI Abhallgigkoit dct Stildt vom Sta.tlt· IInu Lundesher rn ZII · 

sammen. IlI sbcsondere hat si ch MarlJUrg hill Pfarrwahlrccht allf 
del' Grundlage eines Eigenkirchcn· od er Patronutsrcchlos Zll erri ll gcn 
verstandcn . Das II rspriinglich dem Stadthcrrn zustehende Patronats· 
recht wurde 123 L auf das F'ranziskushospital und 1234 l.Luf den 
Dcuhichordeu iibertragcn. llllmerhin fehlte <lueh in Marburg ein 
rechtl icher Ei nfl uB der Stadtgemeillde auf die kirchliche Verwaltung 
nicht vo ll ig, wie ailS der Einsetzung von Baurncistern flir die Pfarr· 
kirche und ail s der Best.ellung des Opfermanncs <lurch dell Hat 
hervorgcht. Auch in Marburg wl1rde schon im Mi ttelalter die Vcr· 
wclllich ung lIrspriingl ich kirchlicher AlIfgabcn vorbereitet durch das 
Aufkommen sUidtischer SchuJeillrichtungen !lnd dnrch die Einsetzun~ 
von Rlltstreuha.ndcrschaften bei AlllIoscnstillungcn. Die stiid tischcn 
llestimmungen liber kirchliehe !lnd sittJiche Zucht del' BUrger sind 
in diesem Zusammenhang gleichlalls ZlI erw!ihnell . In der Ha.upt
sache aber war die Sta.dt bei wirk1 ichen odeI' vcrmeintkirchlichen 
MilJstilnden uud Oborgriffen des Klerus auf den Weg dor llesehwcrde 
an den Stadt... und Landeshorrn angewiesen. Die Klagen Uber Klcrus 
\lnd Klostor gehen schon in die erste ll Zeiten lIer Stadt zurii ck, sic 
verstiirken sieh wescntlich alll Vorabend del' Heformution . Di e Mchr. 
zahl dieser Rlagen ist IlUS wirtschaftlichen Gcgcnsiitzen Hlld ReibnngeH 
crwacllsen. die bei del' im Vcrhaltnis zur BevuLkcrungsziRer viel Zll 

lI ohen Kopfzahl del' geistlichen Personen unvermeid lich warCII . Da· 
nebcn sJliclten aber auch die Vorwii rfe cine Rolle , d!lU die kircJt. 
lichen Ptlichten vernachHissigt wlirdeu und die OrdclI sich ihren 
UrSI}riingiichcn Ideal en cntfrcllldet hiilten. Die Marbllr~cr Bcschwerde· 
artikel von l525 (K ii c h , quell en Zllr Hechts~eschi chl l' dM Stud! 
Mari.)tIrg 1, Nr. 212) bilden den Auflakt znr EinHihrulIg ller Rc
formation ill Marburg, VOII ihr handclt del' SchluU des Aufsutzes 
(8. 023- 320). 

Marburg n. L . IV. l1f.e,·k. 
U91J. Bernhard Uuhr . J ., Geschichtc d e l' .J ns ll itc n in den 

L tLndern <leutscher Zunge. 3. Band : Gcschichto der Jes lliten 
in dell Lii.lldern deutseher Zunge ill der zWl'itOIl IHlIfte des XVII. 
Jahrltllnderls. MUnclten. Regcltsbnrg, G. J . Mallz 1!r.H . XIl, 9'23 S. -
S. 67. f. 822 f. 900 ff. Lg. Ernst von IIcsseu·H heinfcls. S. 97 f. 517 ff. 
Kollcg in fuJda. 
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335. P astor cm. Dr. j Uf. et ph il. AI)c i, Di e Ve r s u c h e zu r Er · 
ri cht un g c in es k at h o li sc h e n B i s t um s flir Ku r h c ss c n 
i n d c n e r s t e n Jail r z e h n t e n d c s 19. J a h r hu n d c rt s: Zcit
schr ift der Sav igny-Stiflllllg fur Rcchtsgeschichte41. Kanonist. Altt. LO 
(Wci mar 1920), 51- 83. - Die AusfU hrungcn von HenB (Zsch. 46, 
254 u. 48, 350) uud die }\lIdcutungen Mi rbts (Die katholisch-theolog. 
FakuWtt ZII l\1 arburg S. () f.) werden auI Grnud hisher unbekaun ter 
wcstfalischer Mini sterialaktcll im Geh. Staatsa rchiv zu Berlin und 
Marlmrgcr Mten eillgehend bcgrii ndct und besondors in ki rchen
rechtli chcr Hinsicht woiter beha nrl eit, var allem die Vcrsuche des 
Hildesheimer Weihbischofs nod Hofbischofs Je romes Frhr. v. Wcndt, 
F ritzlar zu einem Bischofssitz zu erheben im Jahre LBW/ H . Die 
Abhandlung ist ein wertvo Uer J3ei trag zur Vorgcschichte der Bulle 
" Provida solcrsque" von 182 L 

396. He s sc o - d a rm s t a d t i s c h c s pr a n e r - lInd S c hul-
me i s t e r - B u c h. Im AuItrag der Histo ri sehen Kom miss ion hgg. vou 
D. Dr. Wil helm J)iehl, o. Pro fessor deT 'I'hcologie am P rediger
seminar lIIa l Pfll rrer zu B"' riedberg. Friedbcrg 192 L, SelbstvcrJ ag des 
Vf. 60-1 S. (Arbeitell d. lI ist . I( olll lll issi on L d. Vo lksstaat Hessell. 
Hass ia sacnt, Baud 1.) 

SD6a. Ku r h ess i s c h c P farr e r ges e hi c ht e. l. Band. Die 
K1assc 'J'reys;t : di e Stadt 'I' rcyslt, Allendorf a ll der Lands
burg, Dellsberg, Lisehe id , Mengsberg, Noustadt (Kreis Kireh
hain), Rommcrshllusen, Sachsenhausen und Sebbcterode von Oskar 
lIiitteroth, Pfa rrer in '1'reysa. 1'rcysa 1922, Selbstverlag des 
VL IV, 250 S. - L. Zseharnaek und O. F ischer haben ID20 in 
der Zeitschrift fUr Kirehengeschiehte (US, 52 ffi 355 ft ) auf die 
Notwendigkcit der VeroHcntli chuug von Presbyterologien hinge
wiesen, und O. Arndt hat in der Vicrte lj ahrschrilt flir Wappcn-, 
Siegel- und Familicnkunde (47, 59 H.) eine Bi bl iogmph ic der bis jctzt 
gedruekteu Predigergeschiehten zusammengesteil t . Nun liegen sehon 
fUr be ido Hessen die Werke von D. und H. vo r, deren bleibender 
Wert fUr die hessische K irchengeschichtsforsehung nieht minder wie 
fUr die Familienforsehllllg ausdrUcklieh hier hervorgehoben werden 
solI. - D. bringt in scinelll Bnche N!lchrichten liber die 150 evangc
li schcn Plarreien der alten Landgr:tfschaft Hessen-Oarmstadt" die 
heute noch hessisch sind . Diese Beschriiukung muB der Benutzer 
stets vo r Augen haben, er lindet also z. B. F riedberg, Lich, Hungen, 
Assenhcim 11 . It. nicht im Buehe. fill ersten Teil des zweiten Bandes 
soli on die "verlorenen" Plarreien (Uber 3(0) berUcksiehtigt werden. 
IIll zweitcn Tcil des zwciten Bandes soli !loch eine Gesehichte des 
lutheri schen Pfarrer- und Schulmeisterstandcs in der LandgraIschalt 
fo lgen. Der vorli egellde Band ist nach den 4 Superintelldenturcn 
Darmstadt, GieBen, Marburg und Alsfe ld gegliedert . Bei jedcm 
Vfa rro rt Huden sich einige geschichtl iche Angabcn liber die Stellon
bcsetzung. Die Personal ien der eillzeincnPersonlichkeiten besehranken 
si ch auf die Haup tdatcn der Hcimat, des Stud iums, der Pfarr- ulld 
Schulste llen, des 'I'odes. Diese Da.ten gcnUgell , lI nd wir Ill ussen ihncn 
glttuben, da der VI. die QueUcll , aus denen cr iU '25 jii.h rigcr ras tlose r 
Arbeit gcschopft hat, nieht angeben zu k6nnclI glaubte. Von der 
~larburger Suporintendentur wc rden cllt.sprechelld der A nIago des 
Werkcs hier nur Allendorf und Londorf behandolt, we il sic houtc 
!loch hcssell-darmsUldtiseh sind. Die bcigcgebencn Namcnver
zeiehnissc sind zuverlass ig. Mi t weisclIl Ma6ha lten, allerdings aui 

• 
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Kosten der schwcr zu missenden (JucllculJdl 'g:I' hat 11 . di, ' 1" ' I'14onal · 
daten auf das Nodwcndige bcschrankt LI nt! 11111' dadur..!. !'ill" ~ol dH' 
Fiille Ubee di e Scclso rgcr von 150 Pfarrcicll i ll il l'lI 111111 41 p ... ·S~ t'1I 
kfinnen . An diesem MnBhaltcn ist J-l. gcstraudll'IL I':, 1,,11111'1111' 
daher fnr di e fJ Pfa.rreicn ciner einzigcn Klas~e l' i lll'lI Iland ," uti r:nd, 
17 Bog-en. S01l di e kurhessischc .Pfaffcrgescili ciltu ill d il'~ I ' ''' AlI'I 
ma6 fortgesctzt wcrdcll , mULlton !loch ctwa 50 BiilHh· ~h ' ld ll'lI 11111 
fa ngs crscheincn. H. will ja anch zu viel bicten, zlIlI i i ,' IISI .I ip 111'\:: 
Ji chst vo ll stii nd ige Pfa rrerreihc, bci del' Ruch d ie \'o rrl'flJrula IH III~ 1'I11'11 
Gei stli chen, z. H. del' Personalbesta,nd des 'rreysacr I>Ollli ui lw lH '1 
klosters, sowcit or bekannt ist, borUcksichtigt sind: dallll d i., I., 'I II'II ~ 
g e s c h i c h to £l ines jeden Ge istl ichen, d£lssen Vorfahrl'n , . ' i l~ 1'11 1' 
,·'a lllili e IIIlU Verw:mdsch:lft oft allzu breit vorgefii hrt wcnlclI . 1)11 1 ... , 

ergibt s ich Ilatiirlich ein schr reicher Stoff fli r d ie Ort~· IInd Falll i lil 'lI 
gcsch"ichtc del' cngc ren Heimat. Weite AusWhrungell lies \V"rhs 
lesen sich wie cin FmnilicniJuch, uas vo n Hand ZIl Ibud ill! 1lr1 
~ehcu null vo n Aft nnd Jung gefcsen wcn]cll soli . Das SC hWI' il t l' 

wohl dcm Vf. vor. Er wird ,wf di esem Wege zweifellos dell Si ll11 
fUr die G£lschichLe nud di e Vergangenheit del' F:tIuili e wechn. 
Mijchtc si ch vor a ll em scin im Vorwort ausgcsprocheller Wunse l! 
erHi ll en : daB in jcder Pfarrklasse £li n Amtsbruder si ch Iande, tlPI" 
f(jl' se inen Bezirk di e Pfarrcrgcschich te hcariJIlitetc. Allerdillgs llliil.Un 
cs in ctwas cngcrclll Ralrmen gcschchen a"ls cs 11. mit uncndl iclH'r 
MHhe in selbs tloscm Idea lis llllls dUl"chgefiihrt. hat, dcnn woher 8 011 0 11 

di e Mittcl kommell , derartige Biieher ZIl drucken { . 
397. Schriftcll zu r II cssischen Geschiehtc, ·!.undes- und Volkskundc. 

Hggb. v. Prof. Dr. jllr. et phi!. I(ar! EssCl lborn . .II eft 1: Karl Essel. 
iJorn, D e r Deut sc hk a.t h o li z i s mu s i n Oarm st adt. Dann. 
sta.dt 1928. Verlng del' "T~ i te ra" A.·G . IV, S4 S. - Dieses crstc 
Heft einer neuen Schriftenrei he brillgt cine sorgf1Utige Geschichte 
der dClll schkatholischell Gemeindc in Darmsto.~dt von 1845 bis ctW:L 
1884. lleziehungen zu Kurhcsscn s ind Ili cht festzustcll en. llll 
MitteJpunkt der Darst.cll ung steht die charakt.cr- und ' gemutvoJl c 
Personli ehkcit aes Predigcrs Hieronymi ("i" 1884) und dessen Eill· 
greifen im sog. Teufelsstrcit zugullsten des Pfarrers Ewalcl. Del' 
Schoprcr uer delltsch·katholi schen Kirchc J ohallncs Bonge lebte die 
let.zt.en Jahrc bi s zu i'einem Todc von 1873- 1887 ill Danll stadt. 
Zu. seiner Heurteilung im Sinne Gg. Kaufmanns gcge ll Trci tschkc 
ist noeh del' von Hcrm. OllckclI in der Histo r. Zeitschri ft lOt (1908), 
100 IT. yeroUentl ichtc Brief hera.n zuziche ll . 

BH8. Au s vierzi~ Ja.hr c ll Deut s ch e r K i r ch e n gc s e hi c h tc. 
Briefe an B. W. H c ng s t e ub e r g. Erste ~'olgc. Ugg. von O.Nath . 
nOllwobell. Glitcrs loh, Bert.clsmann ID17 (Beitragc zur .FordeTlllIg 
christlic her Thcologic 22, S. 1- 176). Zwei te Folgc LD19 (c lJcnda, 
21.1·, S. 1- 150). - Nachrichtcn liber '1' h i er i' C h (22, 72. 24, 7!l ff.), 
V i I III a r (22, 72. 126. 24, 100 ff. ) Ilnd U a ss c n p f In g (22, SO. 
24, 101), dc~sen schlldli chcs "Staat:;· IInd Priigcl.Chri stcntum" Hud. 
Wagller in Gottingen 1857 tadclt. (24, 1 ~9). 

3!-)!). Bnd . SchlulICk, Di e 4 3 r Cllit e nt e n P fa,rrer. Lcbcnsau· 
schni tte der i. J . 1873/74 um ihrer Treue will eo dcs Amtes entsctzten 
hessischen Itfaner. Ncbst einer geschiehtli chcn Einlcitll ug nnd 
f'i nclll Anha,ng. Mnrlmrg, Elwcrt 1.923. 170 S. - 111 ci ner Zeit, 
wo di e prcnBische Sttwtskirche dicscll Chamkter (wcnll au ch sehr 
a llmiih lich) abzlI strcifl' ll iJf'gillllt, ist es vo n bf' i'oudercm Jlltercf;se, 
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ein Ruch iu die Hand zu neil men, das den ftihrendcn Ka.mpfern dol' 
cntschicdensten und konscqncntcstclI l~cnitel1z gcgen den prcuBischclI 
Summepi skopat gcwidmct ist. Dcr Ku mpf rand \'0 1' 60 Jah rclI ill 
KlIrhcsscn sb~tt ull d crre ichtc ~;e incn Hohepunkt in der Absetzung VOII 

43 Pfarrcru, die Ill4c h frcmtiem Uttcij Z UI' " HlUtc del' hoss. Geist
lichkcit" gchor tcn. Entstehung unrl Cha.ra.ktcr <li eses Kampfes werden 
in der Ein lcitung in telllpcramcntvoller klarer Darste li ung von dem 
Ve rfassc r, cincm Epigoncn ' del' damaligen Kampfcr, gcschildcrL 
Auch die Lcocnsabri ssc (so soli cs cl och wo hl heiBcn) sind mit Liebe 
und Sorgfalt gezeich nct. Echte hcss ische Chara,kterkopfc ! Sehr ZII 

bed:wcrn is t, daB das Hueh mit sei llelll rci chen orts- nnd famil ieu
gcschi chtli chcn Materi al keiu l{egister hat. 

B crlin-Steglitz. Ph. L osch. 
400. Karl Strippel, Die kurhcssischc Kiis lcrlchrc rpfriillde bci dcr 

Ausc ina ndersctzung ih rcs Verlllugcns 12. 11 . a. T-c il einos l{e<:htsgut
achtensJ . Kasscl , f.v . Pfarre rvc rcin 1 })20~ 75 S. 

"OL. (J ag I{..\ bb ina.t i n 1I;1.n:1u neb s t Be i t r ilgen zlIr G c
sc h i c h tc d e l' d o rti ge n Jud o n. - VOII Dr. Lcopold Lihrc n
!>Itein, Rabbiner in Mosbach (lbdcu). Sondcra.bdruck aus dcm 
Jahrb llch d~}r jiidisch-litcrar ischcn Gcscll schaJt W. Frankfurt u. M. 
J~ l. Bu chdru chrei Ih\'id Oro llc r. 84 S. - In hessischen Landen 
wohlltcn .Juticn uachwcis li ch seit der J\Iitte des 12. Jah rhundcrts: 
£lu rch die Verfo lgnngcn w:il lJ'cnd dcr Kl'cuzziigc funden s ic hier ei ne 
gas t.Ji che SWtte , nachdcm scholl lunge Zcit vorhcr al s romiscli e 
8icticlungcII bliihcndc GCllleindcn in Speycr, Worms, ~Ia i ll z, Koln , 
Trier u. a . O. hestantleu. Die erste E rwilhn ung van Juden in lIanuu 
fiillt in J us J ahr HH3, nachdem Hcinrich VII. s ic ku rz zlIvo r a n 
Ulrich 11. VOII Hanau verpfii.ndct hatte. Die Zah l der dortigen Juden 
war sehr gering llnd "crmchrle s ich <tll ch nicht in den folg~nden 
J ahrzehntcll. Voo der Zeit des "schwarzcn 1'odes" bis gcgen Ende 
des tu. Jah rhnuderts begegnell wil' n lll' vorei nzelten Na.chrichten 
iibcr H:lIl(,luer J uden. lhre ganz liche Austreibung von da rt geschah 
1582- 1592. Nachdem ihnen wiederulIl die Stadt jhro Tore geiHfll et
hatto, ist oin langsamcs, abcr stotigcs Zunohmllll fostzllstellen \'on 10 
Farni lien 1603 bis 657 Versonen lUll WOO. Tragor ties geistigclI 'Lebens 
in einer Gemeindc waren stets di e Ra,bbiner. In Hanau umtiertell 
fa st zwei J a hrhundcrte so lche Gelehrten, dcrcn Namen i ll ganz 
Europa den bestcn [Gang ha ttc. L. uutcrzog sich del' mUhe
yollen Arbeit, UII S das Leben lI nd Wirkcn dieser Fiihrer in Is rael 
z\t schildcrn, mit ihrcu wei t verzweigten Fami lien uns beka nut ZII 

machon und lIns deron Bedeutuug fil l' die Gegenwart Illt ho Zll iJrillgon . 
Dazl! gehort mellr wio Bicncntl eiB. dcnn di e Qucllen tli e l3en gal' 
sparlich fHr diesen cigcnartigen Stoff, dcr unter des Altrnei sters 
Hand \'ortrefflich gest.·tltet wmde. Als An hang spendet uns L. 
noch Angaben Obe!' einzelne Gcmcindernitglicde r, di e fUr tli c Mi t· 
und Nachwc lt nau erntl es gelcistet haben ; fe rn er findcn wir inter· . 
essaute Angabcn iiber das Hana.lIcr Ma mo r- Gedilchtnisbuch, iiber 
die Jluldiguug 1797 anW.filich der Vermahlung Wilhelms ]1. mit der 
Prillzcssin Augnsta van Pren Bcn, Sittenpolizci liches u. a. J ade!', 
del' sich mit Kultllrgcschichte beschaftigt, findct hier viel Belehren
des und wird dcm unermiidli ch schaJfonden Verfasser fU r eine an 
gcnchme, nachhaltcllu wirkende Stllnde dankell . - Vgl. E. Zimlllcr-
1ll:11U1 irn Han Rll ischell Magazin 2 (llJ23), Nr. 9 u. 3 (1024), Nr . 7. 

Kassel. L . Ilm·witz. 

• 

• 



XVll. Geschichtc der Wissenschaftcn u. des Unterrichts. 399 

XVII. Geschichte del' Wissenschaften nnd 
d es U nterl'i c ht s. 

402. Karl Wellck, Die Unive r s iti~tMarburg in den Jahren 
18G6 - 19 LO mit einelll Nachwort liber die Jahre 1916- 1920. 
Marburg, Joh. Aug. Kooh 192L. 40 S. - Diese "Skizzc '" wa,r ur
sprilnglich als .Ueitrag rUr eine zum 50 jahrigen Bestehen der Ober
hessischen Zcittlng gcplantc "Festschrift im Jahre 19LG gedach't. 
DaB sic als scl bstiilldigcs Biichlcill nachtra.gl ich crschienen ist, uach
dem die Festschrift ui cht zustande gekommen ist, wird a.lJgemeio 
begriiBt, zumul die Universilatsrede H. Webers (1891), die dasselbe 
Thema beh antlo lt, hi sher die einzige zusammenfa.ssende Ubersicht 
diescs Zeitabschnittes war. Der Stoff glicdcrt si ch in 5 Hauptab
sehnitic: Hti rcrzahlell , Baulichkcit.en, Seminare, LchrkriHte del' 4 Fa
kultaten nod UniversiU1t.skuratoriulll . Damn schlieBt si ch noch oin 
Nachwort Oher die Jahrc W16- 1920. Die Gesehichte der Studentell
schaft fchlt, wic der Verfasser am Schlull betout, weil diese Aut
gabe von vornherein in andere Willdc gclegt war. Der SchwerptlDkt 
liegt an.f der treffenden Charakteristik der flihrenden LehrltriHte, 
derell kurhcssischc Heim:tt jcdesmal hcrvorgcholJen wird. (8. US ist 
statt Volkerknndc Volkskundc IInd statt Kart Kurt \Vaguer zu lescn.) 
1866 waren noch zwci Drittel der theologischen uud juristi sehclI 
F'akultiLt KurhcssolI. VOII 257 Studontcn Josselboll .lahres wa!"f'1l 

nur 22 " AusHiIH.lcr", hCllt.e si nt! 11111" lIoch ci ll Viertc.l 1II'SS I'II-N:l ss:t1Icr. 
Dies kenllzcichnet dCllllidl dell H i i ek ~anl-:" tll'S Char:lkl crs al s L:wilt's
univc rsitlit. Es stebt zu ho ffcll , dalJ ditJ Zukunrl wi .. dl' r clrn Zu
sainmeuhung del' r. .. :lIIrlcs lIlli vu rsiUU. llIil duI' 1' lI l-:" t ' I"I'1I II .. illlaL Il lIiipfl,. 
A. O. Meyer hat in sc iner Hede " Die Uni\'I'rsit:iL l\iE'luud Sddl 's wil-:"~ 
Ho"lstein in Vergangenheit und GegenWltrt" (Ki cl I!)I ~, ) schii ll ails;,::" · 
fiihrt, daB die Bodensta.ndigkeit der Universit:tt lIIiL dur Vorarrtl llu;,:: 
Dcutschlands erstarkell mii sse und die Stlldcntell wieder IIIt·hr ill 
d'er Heimat studieren wOrden: "Wir haben die Wel t verlol"OlI IIlId 

werden die Heimat wicdergcwinnen". Dcr Uni\'ersit~itsbll nd ist da.
bei berufen mif.zuwirken. 

Ma·,-burger Pro!e88oren. 

403. B-irt. - HOlk, Geheimrat B i r t. 
Oberhessische Zeitung 1922 Miirz 21. 

404. - Alfr. Ulese, Beatll s Rhenanus 
Naehrichten 1022 Miirz 23. Nr. 82. 

Zu scinem 70. Geburtstag: 
Nr. GB. 

(Thcodor !lirt): Frankfurter 

405. Coli en. - Hemlann COliCIl, Die Religion der Vernllnit aus den 
Qucllcn des JudelltU1lls. T...eiJlz ig, G. Fock 1~Jl9. G, 620 S. - " Die 
Hauptsachc des umfangreichen und cigenartigen Werkes licgt ·m. E. 
zunachst einmal im Personlichcn, Hiographischcn, \'on da ergibt sich 
seine besondere und allgemeinc ge istcsgeschjchtl icho Rodentung. 
FOr llie Beurteilung der geistigen Gesllrntperson li chkeit H. C.'s also 
ist das Werk ollne F'rage sehr wichtig" (J. Herrmann-Rostock 
im Theo!. Lbl. 43 (1!J22), Nr. 8 , Sp. 119). S. auch H. Knittcrmeycr 
in; Die ' christlichc Welt. aG. Jg. L922. Nr. 42/43. 

406. - Rob. Am. }~ritzsche, Hermann Co hell :ws persiinlicher Er
innerung. Berlin, Cussi rer lD22. 45 S. 

<107. - Ernst 'rroeltsch, Der historisehe Entwi ck.lungsbegriff in del" 
modernen Geistes- und T...ebensphilosophie 11. Die .Marburger Schule, 

• 
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• die sihJwestdcutsche Schule, Simmcl : Histori sche Zsch. 124 (MfiIlChcu, 
Berl in W2 l), 377- 447. - S. 38n-·9~)5 Herm. Cohen (s. anch 
IInter Nr. MH). S. !3!)5- 3!)S Paul N a.l orp. 

408. COrclU8. - RudoJph Zllttni ck', Ein ver!;!csscner Botan iker des 
W, Jahrh underts: Nulurwisscll schaftli che \\'ochclI schrift. N. F . 20 
( l!)·2 l ). Nr. 28. S. 417 f. - '~~ lIriciu s Cordlls 148G?- 1535. Bcrnht 
a,lIf Schlll zens Arbcit (Z. 11 . 0.53, lGO) und zi oht wcitcrc Literat.lI!' 
lIomn. . 

tj()!), C,.cllzer. - W. Undde, Il c idclb c r gc r Ta,gcb l1 ch : Noue 
Ilcidc lbergcr Jil hrbiichcr, hggb. vomllislo ri sch. Phil osophischcll Vcr. 
ci ne ZII llroidelbcrg, Band ~o (l lcidclhcrg I!H8). 1- 225. - De r 
Marburger 1'hcologc K •• rI B 11 d d c verijffentl icht hier das 'I'ngcbuch 
s('incs Gro~vatc rs U· 18(0) liber sC'i nc II cidelbergcr Theologic
Scmestl' r L807, "dus bediichtigc (l egc lI stiick zu Eichendorffs kust
lichcltl . wio mit B1itzlicht arlJei tendcn Tagchuche." Es ist fij r tillS 
Il eSH!! 1I bcsollders anziehend. wei l D It U U lInll C r C It 7. e r darill Ufter 
p;etl,wnt werden ; liber ueide \'g l. ancl! Alois S to c k ttl:L n n , Die 
jiingere Romnntik . Miinchcn, Parcus u. Co. LW!] 11. HerlJ . Levin in : 
Die Briicke 2 ( I !~l) , Nr. L. Dann kOtlunt. cs in l"rage fiir J It ng 
Stilliug: vgl. 1I;lI1s KrLl se, Jltng Stilling im I!rteile sei llerZeil
g(, lI ossel1: Siegerland. 5. Band. 2. lI eft (Siegcn J!l2'J), 30- 37. 

• 

IH O. Dry(wder. - Erwin Jo'uhrmci stcr, J o ha,nn cs Dr Y:llld e r 
Wc It e r it n \I s. ?lledizini sch(, Disse rt:Llioll . lIallo it . S. t!)20. -
Dryander (Eichlllann) litiS Wetter wi rkte VO II 16l1O lJ is zu seinelll 
'rodo 1600 in Marburg. Sei ne BedclItung hcstcht darin , dalS er zlIm 
crstCII Mal cine Schftdel - lInd Gehirn-Anatomi e vo rgcnom men Imt. 
Auch die lllteste hessische Apothekcnordnung 15(}1J geilt aur seinell . 
EinfiuB zurilck. Die vo n Goo r?, Thomas von Basel entworfencn 
~eichnllngell in se iner "Anutomic ' sind Vorlagen aus andercn an"to
tnischcn Bildwerkcn entnOlll mell . Die Arboit beruht auf grlindlichc lI 
archi va li schen Studiel1 nnd crglinzt gut die wenigen Nachrichlpn, 
die Varrentrapp in seiner Festrede liber Landgraf Philipp von 
lIcssen lInd die Uni\'ersitut ~Ia rburg (1,004-) gebracht hat. 

411. l "ischer. - Alfred IUlltl , 'I'heohald P'ischer als nkadetnisch~r 
Lehror: Geographische Zeitschrift 27 (Lei pzig 1921), 29- 33. Vg!. 
aueh: Hundcrt Jahro deutschcr Burschenschart. Burschenschaftliche 
Lebensliillfe. AlIsgewiihlt u. hggb. v, HCrtll UIl Haupt 11 . Paul Wentzckc. 
lIoi<i clbcrg, C. Winter 1D21 (9ucllcn u. Darstcllungell zur Geschichtc 
dcr Bllrschcnsclwft 11 . der dcutschen Einhcits bewcgung, Bd . 7), S. 
2fi5- 273: Sieglll . G ii n th e r , Theobald Fischer ( I84G- UHO). 

'.l I t . J1arllack. - Erich (.'oerstcr, M:L r b 11 r g 1887. Was ich Ad o I f 
lI ar na c k verdanke: Die Christl iche Welt. 35. Jg. 192 1 Mai 6, 
Nr. 18. - "Wozu stud iercn wir Kirchellgeschichtc? Um die Gegen
wart zu verstehcll , 1I 11t IIns \'on der Vergangenhcit zu befreien, um 
tins zn begeist.ern" . AilS dicsc ltl Leitsatz dcs lIunmehr iOjlihrigclt 
'l'l!eo logcll erkHirt sich der tl uchh:dtige Einflull des warm be~eistcrn
dell jUllgen Dozenten in i\'la rbllrg 1887 lIuf sei ne lI oror, namentlich 
die All reg nng zu praktischclll religiiiscm Wirketl . 

41ft Jferrmaml. - K. Uornllllllsen, Die Bedcutuug von Wilheltll 
lIerrmanns Theologie fiir die Gegcllwart: Zsclt . r. 'I'ltcolo~ie u. Kirchc. 
N. V. !I ( !v1I2). HelL 3-

,114 . - SchmitU, Wilhelm, Fr. W. 11 e rr III a n tl . Rin RekC'twtnis 
:w st'inet" 'J'heo logic. 'l'jlbing!' tI , J . U. B. Moh!" 1!1:!-2. VII , liS S . 

• 
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1 Titclu. (Sam ml ll llg ~ellleillvcrstll.ndl. Vortriige 11. SehriIlcn a.us d. 
Gch. U. Theologie 11. Hcligiollsgesch. 100). 

111 5. - K. J . }'l'ictlri cil, Wilhc lm Hcrrmau ll '1' in : Die christlichc 
Welt. 3G. J~. W22. NI". 8. 

4W. J1mg~ Stining . - Ernst Muthm:lllll, Bci trli.ge ZIl Jung-StiHillgs 
Bi ogntph ic: Hcrgisehc Gcschichtsbliittcr (Mo llatsschrift des Bergischen 
G('schichi-svercills). 1. Jg. (Elberfeld 1924) NI'. 1, S. 3- 7. 

417 .• lusti. - C:'Hi .lusH, Bride a.us Italien. H OIlII , Pr. Cohen 1.92'2. 
VIII , 28~' S. - - Die VOIl dem n on11er Physiker H. Kayscr hefalls
gC'gebc ll cll Bricfe sind an die Mutter, die Schwester Fric<lerike and 
d('1I Brmlcr ~"'erd illand g(' richtet in den Jahren 18G7, 1868 nud 1869; 
~ic lougen von dcm rei chen inne lllcbclI dcs groBen Mellschell (5. Z. H. G. 
tI!l , 2£M) mill hrillgcn IHC' islcrhartc Schild('1"IIIIgcn, z. n. VOIll Oste r
und Wci hllachtsFestin H OI1], lil'r Bt' stcigll ng des \'CSII"S. Aber auch 
Fiir die II ci mat .M:Ll"illlrg cll th:dtell sic InHllche ilcadltnnswerte AuBc
I"llug, z. B. iluer die Unzufriedcnhcit rnit sej n(~ r Lohrtll.tigkeit in 
Muruurg, li Nen FortsetZtlllg 01" rnit Bangen entgcg-ensah (S. 23 1 rr., 256), 
flf!l] Mangel kunstgesclt ichtl icher lIilfsmittel in MarLmrg (deren Be
schaffung lllall hei del' lIort herrschcndcn Barharei fUr frivolen LllXl1 ~ 
crklH rclI wilrlle). In NC;II)el crh.ielt er die Nachricht von seiner 
Erncll llu ng zum onicntlichC'1l Professor der Phi losophic (9. 1. 18(9). 

1IR. Jlfa!lC1·-Hombcrg. - U. Stub:, Nachrtlf fii r dell 17. I. 1D20 in 
MariJUrg ve rstorbenen Hechtshisto riker Edwin Ma.yer-Homberg: Snviguy
Zsch. f. Rechtsgeschi chle, (lerln . AlJtlg. 41 (W20), 626-628. 

'J.tn. JI'liillsc/ter. - ICul "VulkOI', Die i(irchcngescitichtsschrei lHUlg 
del' Aufk lihung. Tiibillgen, MohI' W21.. .....:... S. 1tl, 1j.1. , &'~ ff . W. Miiuschcr 
ill MarlJurg, del' cigontiichc Bcgriindcl" der Doglllcngcschichto (Hand
buch der Dogrnengcschichte 17n7). 

'J.20. Nntorp . - Herm. IIcrrigeJ, Del' dentschc WcltlJeruf [Paul 
N a tor (l , Thomas 1Ilann, Ernst Bcrtrnm] : Die Rheinlullde 19, Heft 1/2. 
- Ubcr Nutofl) s. anch olJen Nr. 407. 

-1.2 1. Frk,.. 11. d. R opp. - F.Vlgcller, Goswi n !!",'reiherr VOLl del' 
Hopp: Histo ri sche Vierteljahrschri ft 20 (1920), 1.22- 128. 

1:l'2. Dietrich Schiifer, Goswi n Freiherr von der Ropp: Hansische 
GescilicillsbHitter. 1G. Jg. W20j21. Bd. 2G. S. A. 8 S. Mit BiId. -
V. wiirdigt das wisscnschaItlichc Lebenswerk des Entschlafenen, des 
tmucll Ba ltcn , desscn "ornehmstc Tll.tigkeit der hansischcn Gc
schichte ga it, und sagt. ZHsammenfassend, daB Fichtes Wort, Charakter 
haben Illld deutsch sein gleichbcdeutelld sei, in v. d. Hopp lebelldigcs 
Ll'ben gewesell sci. Auch Seh. zeichnet ein getrellcs BUd des 
Studi('nJretll1lics IInd gewissenhaften Waitzschiilers, "der nie ctW<lS 
in die Urrentl ichkeit hin:LUsgehclI lie6, was nicht voll ausgereirt ge
we~ell wii.re". Seine ArlJeiten zeichnen si ch all ~ durch geschmack
"ollc Darslcllllng, gcwissenhafte Forschung IInd IImfassendc Kell nt
!lissc. - Aus (J lltiel,;"cllcr Stelle ist Iloch ZII IlCIlIlCIl v. d. It 's Aufsatz 
iiber ilamuurger Stlltlell ton ill GicUcll in der Zseh. des Vereins 1nl' 
lIarniJurgische Geschicht.e IU (18Ut;), 121;- 100. - S. Rn ch NI". 459. 

~1 2H. Sohm. _. D ... phiL Wulter SHhm, I'ri "u ldozent fiir lJlittlere llnd 
Ilcucre Gesch ichte in dor phi los. I+'lI kultii.t d. Uni v. MariJurg, Lent
nnllt d. H. im Gr. Meeklenburg. H ('s.-l~' il s .- I{eg. NI'. DO "Kaiser \Vii 
helm". Erlag sciner Vcrwundullg inFolgc ei ncs Ungliicksfall es lJeim 
Ausm:usch des Hegiments zlI r Front :lln LO. August 1!.)14. Sonder
dl'1lck :11l!' "U ns(,l"(, Hclden", KIlII~t.\'e rlagsanstn.l t A. SehullIann, Ber
lin W. 10. 2 S. 1'01. [1!l-2 IJ. 
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124. 8 trahl. - 1-1 ,,:n s S t r a h 1. Rc4c, gchalwn bei der Gcdiichtni s· 
feicr der 'Mcdiz inischen }~akultiit der Landes-Univcrsitlit am 25. Juli 
1.~.r20 von Prof. DI'. K:lrl lliirkor: Nachrichten ocr GicBcllc r Hoch
schlllgcscll schaft. 3. u. 4 . . Ig. (1!)20- 2 L). GicBcn 1921. S.9- 2G. 
- Die Alllltomcn N. J~ i cb cl'k li hn und G. H. WlIgener waren Stra hls 
Vormund bczw. Adoptivvalcr. Untor ihncn lernte er in Marbllrg, 
wurdc t882 Privatdozcnt, dHlm Prosckto r Gusscrs, dom er lOW die 
Gedachtnisrcdc hielt (Z. H. G. 5;i, 161). Von l S!l5 bis 1920 wirkte 
er in Gie6en. F lir die MnrlmrgcrJahrc bringt die Bode bcdcuts amc 
Beitr5gc Huer die damaligcn Anatomiolehrcr. Vgl. J<tcnschs Arheit 
obcn S. 278. 

125. l'angl. - E. E. SI cngel, .M i c h a. e I 'J' It 11 g e l : Historische 
Zeitschri ft 125 (Miinchen u. Berl in 19~ 1), 372- 375. - Der Tod des 
alll 7. Septem ber 192 1 in seiner Kllrn tner II cimat jl1h verschiedencn 
Berliner Geschichtslehrers weckt d ie Erinncrn ng an dessen Ver
di enste lUll die hessische Geschichtsforschung a ls !lO. Professor der 
lriUswi ~~ells ch a ften · 1805- L897. Zll nennen s ind sc ine Vorarbeiten 
fiir das Fuldaer Urk undenlmch uud seine Forschungen li ber BOlli 
Iatins. 

42G. - P . Kahr, Michacl Tang!. E in Nnc hrll f: Neucs Archiv 44 
(1922), WD- 14G II nrl d ie Gediichtni s rede in den Si tzungsbcrichten 
lI er preuU. Akudemie der Wissenscharten 1922 S. LXXX lI - LXX XV. 
Weite rc Nachrulc von: 

127. K. Ur:ullli im Archiv rUr Urkulldcnfo rsch ulIg 8 ( ID22), 1- 5 . 
428. E. Perols in dcr Histo ri schcn Vierl'el juhrscil rift 21 (192'2), 

J 23- 127 HUrl 
42D. Os\\,. ROllll ch ill den Mittciiuugen tics Osrerrcichischcll In

Stitllts lii r Geschichts.forschuJlg 39 (\V ien 1923), 321- 325. 
'130. Vogt. · K. 1101111, Friedr ich Vogt -r : Obcrhessischc Zeitung 

58. J g. W23. Nr. 264 v. 9. Novbr. - Professo r de r Gen nn nist ik , 
gob. L85 L, ill Marburg ,ei t 1902, 'I' 1923 Oklbr. 28. 

4.3 1. lVellltausen. :- Adolf .1i1licher, NacllIuf zu den Nachrufcll an f 
Wellhauscn : Protestan ti scho Monatshefte 22 (l.cipz.ig UH8), 1.45 bis 
153. S. l 47- 14!.l gCgOll lform . C o h e ll , J . Wellha.ll sen , cin Ab
schjcdsgrul3 , in dOll NCll en j iidischcn ~:lo natsh c rtcn JI S, Wl8 , 178- 18 L. 
Vgl. E d. Schwn rz, .Bcde auf Ju lius WeUhauscn. Gchaltcn in del' 
off . Sitzung del' K. Gcsell sch. der Wissensch. Z lI Gottingen am 1l. 
Mai 1918. Berlin , Wcidrna nn 1919. 33 S. 

1H2. Wrede. - F estschrift F e rdill lLnd Wr e d e zu sci ncm scchzigstcn 
Oeburtstage ;un 15. Juli LD23 gc\\'. v. s. Freuudcll H. SchOl ern. Berlin , 
VerI. d. Al lg. Sprachvcrei ns J923. l V S. , S. 146- 324, 1 'l'itclb. , 
a Kart.: hsch. f. ueutsche l\1 uuda.rten Jg. 18, 1-1 . UN. S. 147- 148: 
]1 . 'l' c ll che r t, Ferdi lHl nd Wrcde Zl1 lll 60. Gcb. am 15. ,Iuli 19231 
S. 2{H - 257: 13. Ma rt ilf , Wortgeog raphische Stlld'ioll in I [CSSC' II-

Nassa u. . 
tJ-ns. Prof. Dr. K Jloldllllllln, H e ss isc h e H ei mldpfl c g c an d e n 

U ni vc r s itiite n Ma.r iJur g ulld Cie 6 c n. I\assel, Ve rI. des 
Hessischcn Volksbundcs Ul23. 8 S. - J It dicscm Sondera.bdrnck ail S del' 
Hcssischcll Zc itnng (!lessen), 4 . J g. UJ23, Nr. 87 u. 88, s telIt dor 
Ve n . aliI Gru nd oi ner Dnrchsicht der Vo rl csungs\'erzeichnisse der 
letztcn 10 Ja.lll·o (wolJei zn bedenken ist, dall danmtcr 4 I{riegs
jahrc s ind) eine Vc rn:lchHlssigullg der hess ischen Geschichtc ill dell 
Vorl esuugcn fest und fOl'dert eigenc Illi t gcboroncn HessclI zu be
sctzcndc LohrsWhle fU r hessischc Gcschichtc "mit E inschluB der 

-



• 

1"V1I, Gcschichtc der WisscnschnItcn n. dcs Unterrichts. 4 03 

Ve rfuss ungs· , Sozi ... l- und Wirtschaftsgcsch ichtc". A huJi c he Mangel 
sind Hjl' Gottingcll Zllg:cgebcll wo n:.l cn (vgI. Fr. Prii sc r, Mehl' Hcimat
kun de fiir 11m~c rc ni cdcrsii cll sischc Landcsuni \'cr sitii.t, in : N icdcr. 
slI chscn, 28. Jg . 1 !)23, NI'. 11 nnd Edw. Scllroder, Heimatkundc 
;11 1 der Univcrsitlil , in der Bcilagc Z UlU H anno\'crschcn Kur icr VOIll 

14. Septur. W2H, i\:r. 42~J/30). Nicht zu vcrkcnnen ist aber die 
hcilllatgf'schichLli cht:' Arhcit in den Historischcn Scm ina ren , wie sic 
sleh in zahlrcii'lH' tl Dissl'I'tationon iiu13ort. Da.s gilt, cbcnso wie cs 
Schriidcr fil .. Oiittit1j!;c ll IJctont, UllC h fn r Marbu rg. Das \'0 11 del' 
Phi losopll ischc lI Fu.k uIUj,I. vorlJc l'c itct.c Jahrhuch I in dcm Ausziigc 
del' in den letzh'n JailrclI ,·i n~f'reichtcn DisscrtaJioncn mi tgctcil t 
\\'(!rdell soll('n , i!'it Icidpr lIoch lIicilL \'erliffcntlicht, sod aB in dieselll 
Litel'atu rhericht nul' gell'gellil ich Marhmg('r Dissertutionen erwahn t 
wc rdcn ko nntcn. 

1!l-:L L. H.. St heO'c l', Alllla.n:l c h del' ~l al' ''" r~cr 'l'c u tO Il t! 1I 
a.uf ll a:-; .blll' 1!121 !. 1o.1<Lrh lll'g UJ2~. Gedl'llckL hei Hl'i nr. llaucr. 
"t: S. - S. H- lJO. Unscrcll Gefullenell ZUlU Gedilchlu is miL tl'effcnden 
Gcdenkwortcn fOr jcdcn cinzcinc.n, da runtel' dem I'hysikcr F('nJinand 
BnulIl U' WI 8 in Now-York}. 

435. Ewnkl Hcllllmrtl , Die Uni\'ersita.t K a s s c l: i-listori sch-politischc 
HHitlcr rHr das k:llholi schc ncutschland 1GB (MU nchen 192 t), 6 W 
bis 527. 

"31;' t P . Lic. 'I'hcop h. Witzol O. F. Al. , Da.s Bibclstud ill lll in dol' 
Thuri ll gia. von l 7G1- 178G. hwei Orient.a l isten dcs Fl' ll ll enhergcs. 
Na.chruf lllal Schrifwn Witzel ~ \'011 1' . Dr. Ewald Mii ller : Franzis
ka l d ~che Studicll 10 (Miinstel' 1923), 2'lIJ- Qa l . [p. SCl':lpililll 
H ippler tlud l' . Arscn itls I~eh lll .] 

'.la? Fc stsc hr il t de l' H a.naner Stant l. Zeic h cn-Aka-
demie z um t50[ilhl'i ge n Ju b il ~t ll m. 20 S. 4 °. - Prof. 
Ernst J . Z i m III e I' In a 11 n , Goschichte lmd .Entwick lung einer Fach
schulc fijr E tl elmetall -lndustrie (1- 5): Di e ersten Lch l'cr del' 177~ be
~r ii n dcten " Zeichen<lkauemio" warcn Franzoscn, J~. Gallicn nud J . 
Bu ry aus Stra611lll'g, l ranzi;sisch hlieb a.uch die Unterrichtsmcthode, 
b i~ unler K. Westcrma.yr (l80G- l834) del' Aurschwltng der dCl1tscil ell 
'l<ul1:-; takaucmie zur Edclmct:LiI-l"achschule begann und zeitweilig be
dOl/tende Kiinstler nach Hanall zog. - Dr. I~ . G r a mb ow , Syn
dik-u s der Hunde lslmmmcr, Von Hanaus Edeltnet:'lll- llnd Edelstcin
g:cwe rlJ en (G- lO) : Vo rnehme Eigenart und Echthcit des MRi:('J'i al s 
zcich ncn die ErzclI gnissc del' Ha.nauer Industria :Hl S Il n<1 habell ihr 
dell Weltmarkt c robert. - W. T~ o tz , Die Slcllu ll g dcr l-l'ana.ner 
hC'ichenakadcmie zu dell Zeitfrageu im Kunsthandwcrk (It- I o). -
H. };wal d , Gcu:lnkcn im J ail l'c 1.92'2 (lG- 17). - Vcrzeichn is de l' 
Dircktoren nnd Lehrcr (18- 20). Die Gesa lll ta ll ~ Fil hru ng del' Fost
:-;c hrift in grellfarh igell1 Umschlng a u£ hcstcm I)apier ist; del' Gm
I)hisc il en K U II~ t tlnsta 1t Phi l. R('itz ill '-fan:Ul ZII Vl'rdankcn. - W. Lotz 
hilL in ciue l' Hcilage zmn lI ana.uer Anze ig:c r die l';ntwick lung und 
\Villld l u ll ~en d('r Schnle geschildcrt nud m('ilr al ~ Zillllllcrlllllllll Ha ll s
IIW ll ns BC'llclltll ng betont (vgl. Al1gcllwi nc Delltsche Biographic 
&5 , 773 Ff.). 

" Ra. Stll dienm~ Or. lle ilor, E i nige f{ ;'I.pitc l a n s d er G o
:-;c h ichtc d es H ana u c l' Gy lllll as i lllH ~. Bei seineI' Umwn nd
lung in ciue Heformanslnl t rrli hol'Pu un ci den jetzigen Schlilern ge
witlmct : lln n:lue r Anze ige l' Ul:H 2U. Fclmwl' bis 1. Miirz . - 1. DcI' 
Griimler (\ ('s Ila nallc r GYllllla s iulII ~, Graf Ph iJ illp Ludwig: 11., al s 
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404 • A. Bcsprcc1lUngcn unll Nachwcisc . 

SchiH cr in Hcrborn . Die Vcrwandtschaft der Han:lLler "Ho hen 
SchuJc" mit del' zu Hcrborn. 2. Die ~iItestcll Erlassc Philipp Lud
wigs 11. WCgCll der Hahon Lu.ndesschnlc, iJ csondcrs di e Stiftung~ 
nrku ndc vo m 18. Julj lG07. 3. Die U.itesten Schll lgcsct.zc del' Ha
nailcr H ohcn Lllndesschulc. 4-. Die fcicrlichc Einwcihung de l" n Oli 
crrichtetcn Hohcn landcsschnle 1665. 5. Ein latcinischcs 'l'crti ancr
Extcmporale a . d. J. 1716. G. Del' Zustand des Gymnasiu lll s illl 
el'sten Jahrc des Dircktorat's VO Il .Johallllos Schulze 1813. 

43D. Festzeitullg Zllr Fii nf zigja hrf eic r de s Pro gy m 
n a s iulll s zu Hof gci s m,t r lS72- 1D22. Darin: DasSchulwcscll 
in H ofgeismar bis zlIr Anerkennllllg der herochtigtcn Hohcnm Biil'gc r
schnJe. 26. M,ai 1872. Ein Hii ckbli ck von F. Pf.df. 

140. lle in rich llasseli, Die sozia.le und wirt.schaftliche Elltwicld llUg 
des V 0 1 kssch ul wesell s in del' L:lIldgra.fschaft ITessen - Dnrmsta(\ t. 
Jahrbnch d. Philos. FakllWi.t del' Universitiit Heidelherg 1921/92. 
If. Teil. S. 121- 12G ranch Fl1hb 11. Maillz]' 

441. PiLda.gog i s c h e Po s t. Ka.tholi sche Zeib;ehrifL HiI' Erziehnng 
Hnd BiJdung: Wisscnscha.ft - {(UIl S!, - I'oli tik . 1. .lg. (Bochum 
I D22), Nr. 39 nnll 42. - AllS AnJaU des auf .Pfingstcn in Flllun 
gefeie rten 50 jiihrigen JubelJestes des Kath. Lehrer- Ve rcins im Hog. 
Bez. Kasse l euthalten diese Bllitter bcmerkenswerte Anfsiitze \'on 
Lehrer Ri tz (Petersbcrg) libel" den VercLIl , LIen tiltestcn katholi schen 
Lehrerverein Dentschla,nds nnd die Katholi sche Schulze itllllg fiir 
1tii tteldeutschland (187l- W15), ferner V0"I1 A. I' all llert iiber die 
Jnuelvel'sulll llll ung in Fulda. 

442. :F. Uellser, D Il,s Le h r e r-S c ll1 i n a r in l'Ifu,r ulI r g (180li - 1.8BG): 
Oborllessischc Zeitung 1~21. Oktobel' l. NI'. 200, 2. HI. 

,.ua. S:tll y :I~e\'y, Del' Rhcin-:Mainische Vcrbnml fiir Vo lk siJi ldu.ng. 
Seine }~ntwjcklung, 'fatigkcit und Ziele. Jahrbnch del' Phi I. Faknlt~it 
del' Universitat Heidel bcrg 1020/2 1 Il , S. 59 f. 

XVIII. Heeres- un d Krieg sge sc hichte. 
444. Bcrnhard ]lat-hgen, Fr:tllkInrter Pr unkge s chiiizc llnd 

ihre Mcister: Zeitschrift Int' historisehe Warfcu· und Kostiimkunde. 
Band 0, Helt 3, 1~2l, S. 83- 108. 

445. ])el"s., Die P ul vcr w a ff e in Fra nJdllrt-:Maiu: Kl cinc Pl'csse 
(Frankfu rt il . .M.) VOIll 28. April 1922. Sonderabdrnck. S S. -
R.'s Arbeiten au f dem Gebicte des Geschii/.-;wescns sind vo n all 
gcmcin gcschichtlicher Bmlcut:ung, stfitzcu si ch im wesen tl ichen 
tl.l1 f di e Stadtrcchnllugen des H. Jh's. unel Iwbcn f(' stgeste llt, uaU 
13tH ui e l'ulverwaffe erstlllal ig genann t wi rd, eine deul'sche ErfinJung 
all s del' Gegcud des Oberrheincs ist Hud von d:L iibcr dell Nieder
l·hein u nd Flandcrn nach Frankreich knlll. HYJ8 wnrden in Frank
furt Hronzc-Biichscll gcgossell. Die "Gro/3e Frankfurter Bi; chsc" 
zcrsto rt:e 139~) in 7 Tagen mit 40 Schnfi die fast 3 Meter dicken 
l\"Tauern del' Burg 'l'alUlCnherg all del' Bergstral3c. 

44.G. Bclagerllng und Wiedereinn:thmcl{ii s t r i ll s 18 13/ 11. 
Aus uem 'l'agcbuche. ei.nes dcutschen, Zl1 r frallzos ischcll Besatzung 
gehijrigen Offizicrs. VeriHfentlicht von Professor Dr. 1'hollla·Kii stri n. 
(Schriften des Vc rcins fill' Gcschichte del' Ncnmllrk, Hert 41, Seite 3). 
2G S. - Unscr hei Hesprechllng de,'; Gicsscschcn Bnc hes Ka ssc l-
1\loska u- Kii stl' iu in Bnud 47 , S. a9U, tliescr Ze itsch rift :Ulsgc-
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sprochollcr WII llsch, daB all ch das 'I'agebueh des westfilli schcll t eut
nants Giesse liucr seine Erlebnisso wli.hro nd dol' Bcl a~crun~ KUstrin :S 
'1813/ 14 vc roffcntli chl: wenlcll llloch lo, ist hi e!' crrilllt~ worden, leider 
freilich crschcillt dic Vori.iffcntlichung Ili cht in der Ausfiih rl ichkcit, 
wie clas 'fagebuch desselbcn OfHziers libel' seine Tui lna hlllo a lii 
rnssischell F'cldzug 18l2. Die hoheu HersteUungskostcn haliell wo hl 
eino E inschrU ukung lI otig gem<lcht, deren HcrcchtjgulIg aus di cselll 
Grundc wir anerkcnnen mlissell, uud d ie deshall.l leicht,cr ZII ver
schmerzen ist, weil das Gebotcnc imtncr noch eine rccht gCllaue 
Darstcllung der Vorg~inge wll.hl'end dol' Belagerung ist. Zur Ga rui soll 
Kiistrins gehtirtcn dits 4. und das 6. kgJ. westHilischc Lill icn-I nf a nte rie
Regi men t, deren Mannsehaften Hnl! Ortizicre zlIm groUten 'I'c illl essen 
waren. .Es liegt dcshalb hier ci n wit.: hl igcr l3eilra.g zur wesLHlli schell 
uud zlt r hcssischen lIcschichle \'01', der aber riir II ns Hcssell 1I 0ch 
w(,l'tvoll er sei n wiinle , wellll die Nnlll cn dol' crwlihnlt ' ll ()ffi zie rc 
sallltl ich, ni eht wie gesehcilclI, !lur teilwcisc a ngegebcll wli ren. 
Obrigcns wur ituch del' l(olll m:llldeur des Beiag'enlngsko rIl S, der 
preuBischc GencrJ lmujor von Hinrichs, a il s dem hcss isrhcll II ce l'o 
hervorgcgangen, in dem er die F cldziige L77li - 1784 in Nonlamerika 
al s .1iigerofJi zic l' rnitgclll<lcht ha tte. Der i{olllmumi ellr des 6. west ... 
fiili schcn Regiments hi eU nicht" v. Groeber. sondern Gmf vo n der 
Groben. Die 'zum 24. August LBW erwli.hnte Flasehe, ;m del' del' 
I-Icrausgcber di e Anmcrknng giut, "waltl ei ne M:tskicrU1lg" , wa r eino 
Fleselle. 

Kasscl. . A. Woringer. 
147. Hu s a. r en- R egiment I\ollig Humb ert "0 0 ItaJi c n 

(1. K u rh e s s i s c h e s) N r. 13. Nach HcgimentskricgstagcbUchern 
1Iltd cigclten Aufzeichnungen zusammengesteUt von II scm:mn, Obcrst
lentnant 1.\ . D. .Mit 2 Karten uud 3 Texts kizzen. Oldenbll rg, Be rl in 
W2L Dl'llek und Verlag \'on Gcrhanl Sta.Jling. (Ka"llll erieheft 1 
der .ErinnemngsbHi.tter deut.schcr Hegimentcr.) 70 S. - Del' Vcr
fassor will , wie er selbst im Nachworte illlssprieht, ke ino 11egi ments
geschiehtc fUr die Zeit des Weltkriegs geben. Scill Bueh ist nur 
eine ehro nologische Aufziihlung del' Marsche und Kli.m}lfe des Regi . 
ments, al s soJche abe!' recht wertvo ll , vor all um fiir die Angohorigen 
des ' l'rupJlcnteils selbst. Die "hellblauen" Husaren kiimpltcn 1914_ 
111 Flandcrn, da.nn 19 L4 lInd JU15 in Polen IInd J{uriand , wirkt.en 
mit uei der Besetzung Livla n'ds lUul Esthlands nnd wurden Zll guLer
letzt zu den Schlullkam pfen all die Westfront gezogell. aute Karte n 
erl cichtern das VersUindnis del' Darstellung. E inc die Gcfall eLl en des 
Hegimeuts namhaft machende Ehrentafel laBt die sehweren Vc rlllste 
des Regiments erkennon. 

K asscl. ..4. lVorinyer. 
448. H csse n-H o lllburg-Hll s aren im Wclik ri eg W14/1D. 

VOll Curt \'on Ulrich, Obcrstleutnant It . D., friih er Eskadronchef 
nnd Major im Regiment. Carl Victor, Cassel I !.fJ2Lj. IGO S. - Das 
"duukc lhlaue" HlIsarelll'cgiment kUmpfte 1011 ill Fmnkreich, soit 
Ap ril 1O l5 im Osten, \'0111 November J:H G ab in Sie iJellb iirgen und 
HU Il1 ~illien , sland LOL7 aJ s Grunzschutz !Jci Gent, kii.lllp fte dann an 
der Siegfrictlfront unrl zulelzt in der Ukrai ne. Von ali en di csen 
K1impfen, die cler Ve rfasser km?, ;dJer iibcrsiehtlich ulld \'ersHiod
liell schildert, siml die letzl.en d ie iuteressa·ntosten. Es ist bci ihnen 
schwer, s ich cin kJares Bild vo n deu Verhiil tnissen zu nmchen: 
Bolschewistcu, mOl1urchischc russ isehc 'fnlJ1jlcn, Ukraincr, Don-
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kOlHlkell , alle kiiUlI>Hcn gegcn ei nantler Ulld doch wieder alle ~c~en 
die Dculschcn. 'I'rotz d(,f Kiirzc der D<trstcllung lindcL def Verfasser 
(ielcgcllhcit zu BcmcrkungclI iibcr Land und Leute, Bauli ehkcitclI , 
I.audwirtsehdt , l"alllm uud 1i' lora , was dell Wert dc:! clIl llfehlcus
wcrtcn Ruches crhoh!. 

}(assel. ..d . lVoritl!ler. 
,J;J!). El'I1st Oetzel, Mit der 2"2. IlIran l'eric-Di\'i~io Jl (I{ricgsei·leL.IIlissc 

nil,ch eigenen Tagebuchaufzeichllungcn). J(a ~se l , Selb~tverlag 1!)2 1. 
Ifl4 S. 

'150. L. I. It (La ndw ehr- Jl1fnll teric-Rcgilllc nt) HU. Mar
bure; n. L. 17., 1ft 11. W. JUlli Ut1'2. Marlmrg, J. /\ . Koch 192"2. 
Hi S. mit Abb. 4 Q, 

45L. Krieg st a,gebuch de s Kurh ess i s chen J ii~erbaL.~i l
lOll s Nr. 1 L I. Teil. Kamp£e auJ dem westliehen Kricgsscha u
Jllatz W14-J~16 . !lgg. \'. Dr. jllr. Adolf ~U o, ehemals l ~c uluanL 
d. R. 11 . Adjutant. Sehmalkaldcll W23. Druck \'. F(lodof Wilisch. 01 S. 

452. Fostse h rift zur Denklll<ll s -Einwoihung u u d 1.11 111 

J il g er t it g am 2'2., 2ii. H . 24. September W2U zu Marburg a. L. 
Marburg, J. A. Koch. 97 S. 

B. Zeitschriften, HeimatbHitter und Heimat
kalender. 

15i5. Ueut scho Gcschichtsblliftcr. Monutsschrift mr Errorschu u::;
deu tschcr Vergangenhcit aut lundesgesc.hichtl icher Grulldla~c. ~, Bd . 
Heft 7/12, April /Septemher W2B, S. !)7- 14-1. - Ks ist Icbhaft zu 
bed:wern, dull die "Deutschen Gcsehicht~bHitter" wie so viole 'l.eit
~chriItcn unter dcm hartclI Orllck der Zcit nicht !ortbcstchcll kOnnen. 
Dall wir au! sio wlirdclI verziehtoll miissell, war, nachdcm scit Mi.irz 
l! r20 kein neues Heft crsehicllell Wilr, Zll beriirchtell. NUll i!5t cs 
frclldig zu bcgrii6cu, dall der stl.ltt liehcn Hcihe \ ' 0 1.1 20 Blindell, die 

. seit 1&19 ersehicnen ist, mit dcm vorliegcndell Hefl e eill Ahl-ichlllll 
~ewahrt uurl mit dcm "Gesamtillhalt:)vcrzeichllis 1.11 Bd. 1- 20" 
~S. 133-144) eine Obersieht angeHigt ist. die ill zweifacher Ol'd
Dung - untel' den Verfasscrna men lInll lintel' deln liegri ff " Bcrichle'· 
11Il S crilllle rt, WitS die Zcitschrirt in nahczll oiuem Vicrteljahrhu ndert 
" Zllf Fordcrwlg der landcsgeschichUichen [j'orsehllllg" ulld "fiir Er
rorsehullg dcutscher Vefgangenhcit .1lI.! lanclcsgesehiehllieher Oruud
Jage" - so waren die heiden Stiehwortc Wr Bd. 1- 13 hczw. 14- 20 
- gc leistct hahcn. Ma n wird sio auf de ll m<llllligfaltigsteu Gcbictcn 
als orientiereudcn Wegwciser mit cinelll .lu,I1l1 sgosicht vcrmisscn uncl 
gem der Verdienste ihrcs Hemusgebofs., dessen AnrogungclI nach 
dem Charakter der Zcitsehrift bcsondcrs bedeutungsvoU Wllrcn, dcr 
jetzt oin Absehiodswort UII die Leser richt.et, godcnken. III Bd. 45 
bis 53 unscrcr Zcitsehr. Imbo ieh jedcsmal hemusgehobell, was fiil' 
hessisehe Gesehiehte in den Geseh.-lll. geboten bez\\, . so allgemcill 
interessallt WUf, daD cs VOII lIns nieht iiuersehen wcrden du rfle. 
Das loule Heft bringt, nns eincn lehrrcichell Aufsittz, dcr das ull
gcmeill deutschc uurl das bcsonderc hcssisehe r nteresse cigonartig 
versehmilzt: WeflIer Spiell (Kiel), Die Ents tehung der deut
se hen Stltdte mit bcso udercr Ber iie ksichLig ung de r Stu dt 
Frankcllbcrg in Hessell (S. V7- 110). Sp. sehopftc :tus seinen 
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Forschungcn liber di e Rcchtsqucllon Frullkcnbcrgs, di e er <luf broiler 
Grundlagc allgcicgt ha t. In unsern "MHtcihmgen" Jahrg. W20/21 
(L92 L) ist liber dell zlIgruudc liegenden Marburgcr fortrag VOIll 

27. Febr. 1920 I'i ngl' hcnd bcri chLct worden. Damuf darf hier vcr· 
wiescll warden. - S. 117- 1D hillt QHo Zarctzky gegen W. 
Scl100f'S Aurste llll ll~ (XX, 71- 75, vgl. Zschr. 53, lGG) aufrccht .• daB 
das Wert "l ,:I.ul1o" ut's priinglich im l\l itteJaJtcr im Si llllC von Ga rtcll
haus gcbrancht. worden sci . - hI def lctztcn Abhandlung borichlot 
Wolfg. Stltlll111 1c r (lI annovc r) iiber die Kl ostc rv c r zo i c hni ssc 
def Ictztcn Ja hrh tlTldl'rt.(-' ulIll del' Ictzten Jahrzehntc, naUirlich auch 
iiber lUIser schi iucs ,, 1I ('sl) ischcs l<losterlHlch" von \vilh . Dersch. -
Mochten die l)cul schcll U4'schichl slil iillcr in kiirzerer Zeit aufs nOlle 
ins Lebell lreleH I,UIIII<' II IIJlt! lIIiicht CII von dem AngellOt der \'er
lagshandlung wr AbgalJo "irrlot'1ner IIt·ne beloW. Jahrgiingc od er RlIch 
del' ganzCIl Zcitschrirt ];\1 mitlSigclII I' rl'i s 80 M:tnche Gebrauch m:tehclI! 

Mm·bury. }{m'Z lYencl.;. 
'154. Ilcimut.·SciIolIolI. Blatter ZlIr "liege Ilt'!'l!i ischer Art, Oeschj (' hte 

uud Hei matkunst. Jg. 1 (Melsungen W2 1). 2 ( 1:.122). H ( W23 ). -
Konrad Hernecker in Melsungcll gibt seit I:)~ I unte r lJesonderor 
Mitarbcit \'on Krcissclllllrat Schwa l m ill Z. i c~unhlli ll IInt1 'I';tub
shmllllelllehrer H II P P e 1. in Homberg dieso Il eill1 albl:iUN ilcralls. 
Schriftleiter ist Paul Wo i c kc ill Me!sullgcll . Die Blitltcr t'rst"hicIHJIl 
bisher monatlich oder in gro6crcn ZeitabscimiltcJJ IIlld lil'~{' ll d(' 1l 
KreisbHittern in Homberg, Mclsungell ) Rotellburg uud hicl-:{,l1h;liu bui. 
Der Gedanke des l-I erausgebers, einen Ersatz flir die illust,ri crl(' 1l 
Sonntagsbcilagen der Krei sbliitter ZiI schaffen, ist gut. Die Nalll{'n 
der Hanptmit.a-rhcitcr hiirgen fUr gesundo Eost, die hier (.;"cbol\' lI 
werden so li . Hnbsche Zcichnungen vcrhclfon den llHittern ZII wcitcr 
Vcrbreitung, die sie vordienon. Von ort8ge8chicltlUcltM BC'itrii(.;"cn 
sind zunenHcn:E. Paulll s, Br cyto nbach apud strahun (B,U). 
Dux , Fiirstliche [{auzlcr aus dem ehemaligcn St. l)oterl'~ li ftc in 
F r it z I It r (2, 7), der Sauerbruullen bci G ei s m a r (2, 7) und die 
Lindaukapcllc bei A m 0 nob u r g (3, 2). - Snn.-Hat Dr. C. W i c k pI , 
Grlilldungsort und die Ver]egungcll des Klosters Ha in a in Hessoll 
(Lijh Ibach- A 1Ilcsburg- AJ tenha ilia- Ha ina oder A ulesburg-A loon
hailla- Haina oder Aulcsburg- Haina) (3, 4. O. 6) : Der Verf. wiedcrholt, 
dje Ansichtcn der Schriftsteller, wclcho sich mit del' Gri.i IHiulIg;;· 
gcschichte dos Klosters beschMtigt habcn, van Lozuer (1588) his 
<luf Licmke (1311), ohne Zll dell widersprochenden Angabcn der 11 1"

kundUchcn lUHl chronikalischen Qucll en Stellung zu nchmell (v~1. 
Oersch, Hessisches Klostcrbuch 58) nnd berichtct dann libcr seine 
Ausgrabungell allf der Aulcsburg und bei Altcnhaina. Dcr Vcn:illch, 
das in einer Altellberger Handscbrift iiberUcfcrte Bild von AlIlcsburg 
mit den Ergebnissen dor Ausgrabungen in EinkJang zu iJrinl!:ell , j ~ t 
!;jeil r gcwagt. Auch der Kapcllengarten in Altellhaina. als 1{lo~ter· 
stllite zu erkHiren, bedarf weiteror Bcweise. - A. \Vo rill go r , Die 
J( It i li a e r liMe (I , 7. 8): NiederJa.ssnngen des Klosters lIa ill a in 
Frnzlar (Hochzcitshaus), Frankenberg (](eidekirche) , Wetter, Sin~li s, 
Trcysa., Hansbach, Gclnhausen, Bcrgen, Roth (bci Gclnhausc lI) IITHI 
Frankfurt. Rommershauseu ware auch noch zu nenneD. - W. N c 11 · 

haus , H e r s fe ld (2, 8). - W. Goebe l , li om b e r g ;t. d. Elze 
(1 , 5. G. 8. 11. 2, 1). - W. Sc hm i dt , Zur Heimalku ndc del' 
Sta(lt Homuerg a. d. E. (3, 7). - E . We ll z c I, Burg .J e s b e rg 
(B, 1). - E. Wc n z c l , Die ehcmalige Kapelle zu K ir e h b e rg [l{r 
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Fritzlar] (U, 3), - A. /'( I b re e h t I Die G1ashilUc am M a I k 1I S I {' i ch 
Ibci Ludwigscckl (1, 9. 10) : Bcruht uuf Landuu und den Kil cilcn" 
biichern von BecnhallsclI . - O. Eis c n t r ail t , Was wis:o;c ll wir 
yo n dcm chaUischcll M a. t t i U Ill ? (2 , 1). - A r ill b r U 5 t . Die iiltcstcn 
Bildcr def Statlt AI c I S 11 n ~ e n ( I , 5). - W. I~ n 11 gc, Burg lIlld Stild t 
Hot cn burg (l , l - 5).- Brinkmann , Wo Jagdic Burg RotclI' 
burg a. F.r (2, 7) : Die AnsHi hrullgcn Obe .. dIu; Vcrhti ltnis def 
Alten Burg in dee Stadt nud def Bur:; anf dcm Ha ll sbcrg IInll die 
Entstchnng der Stadt si ne! sche bcachtcn swcrl. - W. Hell Il , Aus 
def Gcschichtc ci ncr frullziisischcn FI Hehtl i ngsgclllcindc rS c h W 11 ben· 
dod] (3, 2) . - W. Ne uh a,lJ s , Sc h warzcnborn (2, 2- -1 ). - E. 
W CllZ Cl , Der ticfe Brullllcn anf Schl oll S I)angcnbcrg (2, 5) ulld 
W,llldmalcrcicn in dcr I{ircho zu Wcrkcl (U, 7). - C. l)ippel, 
Das SchJolS W ab e rn , hcsonders seine G1anzzcit unler L{;. Frie
d.ri ch 11 . (2, 12). - Pc,rsOJletlgesch1'cMe: W. Sche ll c r . Il essischc 
Kijpfe. l. Johann [,e walter (2, 2). 2.Alfrod Hock (2, U). H. Karl 
Bantz cr (2,8). 4. Fr. I"cnn cl (B, 4); s. ohcll Nr. 223. - O. Sl.iick
r tt t h , A us dem \' crstagebuch cincs kurhessischcn Soldatc lI 1&.1:1 
(2, 10): .Iohallnes Arell d 'IO ~ KBrle. - 11. HIII)pcl , l-I clellc Brehlll 
(2, 5). - 11. VD l ker , Ada lll 'I' r abert lIlIti Frankenbcrg (2, U). -
K nnst 1mrl KUlIslgeu!cruc: Fr. c h II ere r , Die ('ingeg:'lngcllcl1 T ii P f e
reien und Zicgclbrell ll ercicn in Michclsberg bei Zicgcnhaill (1, 2). 
- K c Il n er , Von alter hessischer Bauerntollrerei (2, 2). - O. S t ii c k
r a. th , A li!; dcm Lobcn eincs IH1Ssischcn 'l'Bpfers (2, U). - E. We n z e l , 
Die Gartcllk unst in ihrer Anwelldung auI iiltere hessischo Anlagen 
(2, 10. 11). - Fast in jedcr NUlllmer linden si ch 1U1Indart l iche 
ErkHirungcn und Deutungcn, die allf Anfragen des lIesscl1-Il<Lssaui
::iChen Wijrterbllchs zurlickgehen. DieselU A usdruckmiUel hess ischcr 
Art sowic heimischen Sagell (.I, a. 5. 7. 2, S) und Brliuchen (Oster
bra.nchc 2, 6) wird besondere Beachtung gcschenkt. Besonders ge
nannt sei der Aursatz van E. Wcuzel , Uas NndclUhr. £i ll Uei tra ~ 
zur altgcrman ischen Volksmedizin (1, 10): Stei ll crnes NadelOh r an 
der Slralle von BCl'ka !Iach Fricdewald mitOpfc rstock. - W. lI o lz
a.pfcl, Hausspr(iche (L, 9). - Ocr FamilicngeschichtsforschulIg die nt 
die seit 1928 eingerichtete " Familicngeschichtli che Eckc". 

'loo. 11.000nlo"tI. M. Jg. (W20), Nr. W/20- 23/2·1. 35. Jg. (l!r21). 
So. Jg. (1!)22). - Latules- lIIul Volkskunde: Scha ntz , Land lUIII 
Lente in Hessen urns Jalu 720 (S5, J , S. 12 f.) : Vortragslwl'iclit. 
Ebcnda S. 11 ein Beri cht liber den Vo rtrag des Genera ls I{ ii h 1I C 

betr. Eddergold. - A. F u c k c l , Hessische Volk sslIge im Lichte dol' 
heutigcn Sagcnforschung (W, I L/ 12): Es ist wohJ der letzte Aufsaiz dcs 
urn die hessische Geschichto insbesondere die \' olk:;kwHie ycrdicnt.oll 
vr., der aHzu frlill liD S entrissen wurdc; s. unter Schnmlknlden. -
1-1. F ran z, Todnnkiilldigung, ei ll Stiick hessischcn Volksglllubcns, 
cin Vortragsbel'icht (35, 2, S. 2H f. ). - W. S uukel , Das Mispelll 
am Pcterstag (2'2. Febr.) in Still , Kr. Hotclluurg (US,. 2). -
G g. Se h I a.ge r , Spaz icrgiinge im Kinderland (34, JU/20- 2tV2i. 
35, 11. 12). - W. Se h 0 0 r, lIess ischc FIIIBnamen. .1. Die tahu 
(35, 4. 5) : Loh, Luube, Loibo = priva.tcr HoJzteil in offuuor WaJd
mark. - W. S c h 0 0 f , Spottnamon lIud Spott\'erse allf hcssischc 
OrtschaIten (S6, 4) : Eine N'lChlcsc zu Hcssenlund 1~) 1 7 , S. H)2 n. -
K. L 0 tz e, AI.undarUiches a.u s dom hessischen Wcscl1nlc (B6, 5. 6). -
H. S toe k , E in Kinder- Willtel'vergnUgon in deu hessen-nassu uischen 
Mund,lrten (00, 2). - Dr. W i tz 0 I und Dr. L. Be rt h 0 Id , Worter-
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bllChcckc (U4, S. Jsrl. 37), S. 154. 186. aG, S. IOS I. ). - Polilib'CltC 
Uc:<cltichtc: L. !\r lllbr u st , '?cr Zug gcgcn J Uhnuc rKr. Miilldcn] 
und dio Hra lll bll r~ [I{r. thi la r ) 1458 (34,23/24). - Ph. L osc h , 
Die letztcn Ta~c I{ur l'ii,rsj, Wi lhelms f. (35, 2) : 'r 27. 11 . 18'21. Aur 
Lirul!d dol' 'l'agchiidl f!r d(' .'I I{urhirslcn. Ebonda, S. 45 ff. cin Be
richt von Wo I' i 11 gc I' ll Vort rag li ber die Bcisctzung des Kurflirstcll 
in del' Lliwcnburg alll 14 . Wi rz. - n. Ge rla n d , Zur E rinncrnng 
;.1\1 die Organ is<ltion del' kurhessischell Landcsvcrwaltung dll rch <la.s 
Organisatiollsedil.t VOIII ZJ. Jl1 ui 1821 (35, (i - f) ). - Die hI. El i s a
b et h , eille franzosische Pri ll ZCssiJl ? (tl5, 10, S. 158. 12, S.188 L). 
F amilien- uncI Pe1'soncllllcschicltte : P. 11 0 i d el b a. c h , Ka l'! Ban tzc r s 
SteBllng Zllr sog. Hoima tkullst (nQ, 7). -- Drei hcssische Philologen
hriidor Bc r l it (35, 8), llruno in Hersfelll ('I' 1887), J\ lfrcd in Hinleln 
(t lOL8), Gco rg in l.eipzig Cl' W1G). - A. Wor in gcr, Die He
ziehullgen der Familie \'011 Bl iic h cr Zll }l essen (35, L. tl). -
K. Si 0 b e r t , Franziskus de le Hoe SyJvi ll s. Eiu Kl iniker dos 
17. J hdf s. (135, 5) : 1G14 in l-! ;'Lnau gcb., 't 1G72 in Lcydcn. -
H c i cl 0 I b u. c h , lIelene Br c hill . Zll ihrern 60. Geburtstag (3G, 1). -
11. Hr a ull , Wi lhelm Di obo ll c r (3G, 11): AllS Schcnklcngsfeld , 
.lJegr ii nLi cr del' "Lcipzigcr Uhnn a ch crz citu ng~ und "Doutschen Gold
schm icdczIlilung" u . <l., t 1922 in Loipzig. - R G i) ll I e r , I;'ra nz 
Din gc lstc d t und GushlN r' r eyt. a g (35,3). - F. P f<df , Die 
Burg Herslell e und das hessische HiUergeschlecht v 0 n Fat k e 11-

b e r g (35,4.5). - r. 1I 0ide l b,Lc h , Friedrich Fe nn o l. Zu 
sc inelll 50. Gebu rtstag (3G, 8): ~eb. 1872 in Wehlhciden, ,M ;,dor uud 
Steinzoichncr in I( asse l. - O. D iego l , .I ohalllles Franck, oi n 
I'ionior ti er dcuti:ichcn 1\lasehi ncn indllsjr il' (H5) G) : geb. I B2G in 
Gra nden burn , 'f 1904 in WOIll Ul cn. - Ail S dem !".eLclI eines kul'
hm;:;s ischen Hca mtcn. Nnch dell AuIze ichllungcll des Geh. Bogie
rungsrats Karl August F r i tsc h [18-2 L- 1HW ! (3U, L- li): Sic Cll t
haJtcn manchc rl ei Ober die ku rhcssischcn Beamlell des I{riogs
mill istoriums der 4.001' uua 60cr Jahrc und ~ie Launeu des Ictzte ll 
Kurfii l'sto ll , untor dosscu Dbolwollen Fr. sehr zu lciden hattc. -
August O H. Hit ail s Gr.-A llhci m (35, S. 157). - F . l) truff], Dr. Ot to 
r; e r I it n Ll 'l' (tiG, S. 134) : gob. 1835 in Kasscl, t 1822 in Jlildc~
heim , hekan!!t du rch Arboi t.ell zur 11essischell , insbesondero schmal
k:ddischcll Geschichtc. - W. Se h 0 0 f , Ein unvcroffentli chtcr Brief 
tlldwig g mi l GrillUllS (3G, 5) : An Paul Wiga nd 1818. - H r e i d c l 
bit e h ], Adolf Hi I d c bra 11 d -r (35, 1) : gob. L847 in Marburg, 
'j- l U2 1 in 1\Hinchen (s. oben NI'. 355 n.). - JugenderinnenlJlgclI e illc~ 
Kasselll llcrs. Aus dem NachlaB \'011 H. Reinll<trd Ho c ha p f e I 
[MaJer, l 1OO3J (3U, 0). - "l'h. L o s c h , Wilhelm Hop r Ulll! di e 
HcssischclI HlUtler (35, U. 10) : geb. 18~1 2 in \vippersha in, '1' 1!)21 in 
MelsungenJ, dic 50 .lahro !;lIIg \'on ihm ge lciteten ., Hessischoll BHiUer" 
gi llgen c in . - E. \V c 11 Z c l , Die llu rggrafclI auf Schlo ll Spangen
berg, insbcsolldcre Hans Wil helm J( i r c h h 0 fu nd seine Werkc 
(35, 11. 12).- W.Sc h e l lc r , .l o1Hl II Il L ewa. Jter. Zmn 24 . . lanua r 
ID22 [00. Geuurh:itagl (UU, I) : - I'. Hfc id c lba chJ, Saiollloll 
llclInann Mo se ll t It a I. Zu scinclll 100. Geburtstag (35, 1.). -
Jlh . L o s c h , Hallplm:Lnu Goorg N i cg 0 VO lt Allcndorf, ei ll hoss ischcr 
Landsknecht, !'oet lInd hlusi_kus des 16. JalU'hunderl-s (UU, 10), 
s.obon lr.2UL - L [ o s c h ], GustavFrh r. Sche llk zu Schwcius
herg t , s. obcn Nr. 270. (36, S. 12'2). - O. G e rl a nd , Georg f 
S ch i III m c I p lo n g (35, 5) : gcb. 1800 in Marburg, t ru s Gym nasiai-

• 
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professor Hl21 in H ildeshcim. - A. W o t' i n g er, Martin E rnst 
vo n S chJi c If c n und Willdha usen (tl5, 10). - r . H e id c lha, c h , 
WilheLn S peck. Zu scjncm GO. GeblUtstage (135, 7). - W. K li r s c h n e r , 
Zur E ri nneru ng a ll Wilhclm St ri p p e l (65,2): geb. 1848 in Oorn
bere, Al)othckcr in A Ilcndorf, t 1920 in Ma.rburg. - C. K n et se h , 
Otto U b b c 1 0 h d c t (36, U). - w. Se h c 11 e r , August \,i 1 JlI ar s 
Verhaltnis zu Goedlc (35, 1). - Sup. D. W. W o I f f , Hiickbl ick 
auI mein Jugendleben (34, 1!J/20): geb. 1832 in Ziegcnhai n. Ail s 
den Eriullcrungen oines a lten Kurhesscn (Sli, 3): AJs Stipcndiat in 
l\larhurg, Hezichungcn zu thcoiogischen I'rofessorcll u. a. Rettbcrg 
Ilud ViJ mar. - H. Bc s s, !"riedrieh Wo I f f t (36, S. 44 f.) : Gym
nasialprofcssor in Berli n , Vorsitzender der Hessen-Kasseler Ver
cin iguug. - Ortsgc8chichte: M. E hr e nJl f o r dt, Ocr Aufrnhr in 
A m o n e bu rg im Jahre 1578 (35, 8 ) : Strcit in der BUrgerschaft 

. wegen derSehweinemasto rdn ung. A bdru ck eines Liedes. - E. \V c n 2i c l , 
Hrunnen und.Brunncnfcste zu E s c h w e g e (35,8). - F r. \V c j III a c h , 
Kasscl illl Jahre 1729 (36, 10. 11/12): Aus einer Lcbensbeschrcibung 
des daniscil en A rchitekten Lauritz Thura. - R. 0 p p e n h e i Ill , Dor 
Vc rIasser de r "Topographic der J-Iessischell Hau~t- und Hes idcnz
stadt Casse' " illl "Journal vOllund f ii r Deutschl:lIld von 178<J (36,9): 
Casparson. - Zwei Jahrh ul1dertc Haark ltllsthandwe rk in Ka.ssel 
(i35, 7). Dazu O. Ge rl a n d S. 143. - A1 !~rbur g im Mittclalter. 
Vortrag :tur der Tag ung des Hm;sischen Gcsehiehtsvereins (B5, 11 ). -
C. K n et s c h , A us einer a lten Marburger Il ra uttruhe (36, 1). -
ChL B 11 rg e r , Um die E rhaltung der Saba bllrg (36, 5). - Br. J aeo b , 
Die Se h III a ' k ,tl d e r Kl cinciscnind ustrio (36, 2). - F r. S t ii c k , 
Zur Geschichte rler Wiistung T r e 11 d e (36, 7- 9). - Br. J a co b , 
Napoleon auf Wilhelmshohc (36, 4). - GC8chichtc der K /mat 1t1ul 
DicMlmu: O. 0. , Die Stift"ski rehe St. P etri. Ausfi llg des Hessi!;chen 
Geschichtsvercins nach Fri tz l a r (34,23/24). - W. S., Die Aus
grabungen in derll e r s f c id e r Sti ftskirchc (S5, 2). - H e i d e l b a c h , 
Die nelle stiidtische Galeric in K as s c I (35, 7). - G. S t r 11 c k , 
Kasscler KunstausstelJ ung 1922 (36, 7. 8.) - Br. J a cob, Hessischcs 
KlUlstgewerbe auI der Frankfurte r Messe (35, 10). - W. SIl n k c l , 
BauernWpfcrci in Hessen (36, 9). - K. Neu r a.t h , Die Anfiinge 
des Dramas ill Hessell (36, 8). 

,156. HCS8lschc Chronik • . Ig. !), Helt 11/ 12 bis .rg. 11, D/ 12. LD2u 
bis 1922. - Domprediger Lie. K ij r n c r , Hessens Land und Leute. 
Nach Schrifteo D. Er.smus Alb c r ' s (10, 7/8. 0/ 10. 11, 1/2.5/6) : 
Eiue gcschiekte ZusammenstclJlIng aus Albers " Ku rtzer 6 eschrci
bung der Wette raw" und den FabeLn . · Der groBe NaturfrClwd er
wcist si eh hier als guler Heobaehtcr und trcfflicher Schi ldercr der 
Natur. AuEer der Weltem u und Babenha usell kennt uud lobt e r 
schr .Ma rburg. - Ortsueschichtc: l'farrassistcnt Wilh . H I~ u , Die Be
satzungcll von Bur g F r i e d b e r g wa hrond des dreiUigja hrigon Kri egcs 
(U , 7/8): Nuch ciner Predigt des 'I'far rcrs .IohanD })hii. Goctz. -
Pfarrer O. Se h ul tc , Zur Geschichte des Orlsnamell s JIG r 0 U e n 
L i n d c nee und " Klein-Lindcn" (10, 3/4). - 0 i e h J, .oas M a i n z e r 
Domka.pi tel als Glaubenswachter fUr di e lulherische Kircho (11, 1/2) : 
belr. u. a . oberhessische Patronatc. - W. L. F I'i c d r i c h , Die wirt
schaftJi che und eLhisch-soziale Bedeutung dor MiilLer- und Backer
zunft in Ni e d e r-Ram st ad t- Trai s a (10, 11/ 12), dersclbo Ub er 
Windm iiblon in Hessen (9, 11/12). - Pcr8onengeachichte: C. K n 0 ts c h , 
Die 128 Ahnell Landgraf Ph j l i p P s dos OroUmiitigell yon HesseD 
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(10, 7/8): Diese Ahnenlafcl , die dcr zwcitclI lI i1lf11' lit' r Gellcalogic 
des HUllSCS BralJant. beigcgolJcl1 werden sellli', winl hi"r vurwl'gge· 
nOflllllC II , da. di r \'cruffcnlli chung des G:lIlZIJ II 1.lll1l1d' ~ 1 IInlll ii~lich 
ist. BoachtenswerL ist der sh,vischc, franzosischt· IIl1d itali"lIi :'whp 
Einschlag. - H. Sc h tLfcr , Das Il essische Gcschll't'hll'llllIl'h ( 11 , 
1/2). - H. 1\ lIodL . Berich tigungen und Nnchlragc Z IIIII 111 '~s i ~H'h l ' lI 
GeschlechlcrlJuch ( I t , 5/G). - n i c hi , Aus hess ischcll 1",i ,'h, ',, 1 I'dI'll 
XV- Xl"lll (!), 1l / 1~ . LU, I /2. 1I,5/G. ll ,U/ 12). - Diphl . hi, " ""'" 
Mitleilungen (D, 1l/ 12. 10, 1/2.3/4. ll , 3/4. 5/ti. 7/8. !)/ 1 ~ ) : ».,..",,1," 
viel KleiJlkra lll <tus ohcrhl!ssisehen I'Hitzen 1I11d FamiliclI. - I) i I' hi , 
Dol' "FallLobstcin" und Fricdrich Chr. Lauckhard (10, 3/4): I I, 11 . 

2 Conradi :tus Gro6 Scclhcim. - R. S c hid er, A us mcillclI A 11111 ' 11 

lafc ln. ti. Dic Wappen der Familie Wolcker. Die ButztiaclrCl' Jo'a 
milie von Wenix ( to, 1/2). Dersclbc bcrichtct Uber die im lil'rhsL 
,1U21 ill Darlllsta.dt, cntst.tudcoc "Hessische familiengeschichllicht. 
\"creinignng", die lIlona.tlich zlIsammentritt (LO, V/ IO). - W. Hc ull , 
IIcssischc BackwerkslJcncnnungcll (l l , 3/4). 

IJ57. "olk IIUt! Scholle. IlcimatiJliitlc r fUr bcide Hesse ll , Nassau 
lInd Frankfurt a. M. hggb. von Archivdirektor Dr. J. R. Dietcri c h. 
]111 Auftrag des VerlJandes del' Geschichts- und Al tertulUsvereine 1111 
Volksstaat !lessen, des \'ercins fUr Geschichtc tlnd AltcrtulUskundo 
in Fr:tnkfllrL n. M. lInd des I1aD<lllCr Gcschichtsvereins verlcgL von 
dam Histori schen Verein fUr ilessen, Darmstadt (SchI06). FUr die 
Schriftleitung ve ranLwortlich Wilhclm MiiJler, Darmstlldt (Schlon) . 
.Ig. 1 (1il"2'l/2a). ~ (1!l23/24), lIeft l/2. S. - Seit delll Eingehen des 
" Hesscnlandes" ist (licse neue, gut ;H1sgostattelc, mit Bildcrn go· 
schmiicktc Zcitschri ft bcrufcll , das fiihrcnd c lI.eim:ttlJlatt zwischen 
Hhei n und Fulda, Diolllol und Neckar ZlI se iD . FUr I\llrhcsscn scien 
rolgende Bcitrage hcrvorgehoben : VOl'· 1md l,'rt''tltgeschicltte: Gg. 
Wo I f f , Chattc ll, AlemaJlUCll lIud fi'rankcn in Kurhcssen und in der 
WeHera.n (1 10ft 0). - Fr. H o h JI , Vorgeschichtli chc Hftu scr in Hel:lscn 
('J), - Gg. Wo I r r, A Ilertiilller nud .Bel:liedelungsfo rsclllmg (5ftj). -
K. Se h U III a C h c r , Drei J'lhrzchnte hessischer Bodonforschllng. 
Zur l;:ri nlleruug an .Eduard An th cs ["r 7. Febru:tr t9'22] (1), -
1~alHlc8- w l(l Volklil,;umle : L. A r III b r 11 s t , Satznnlllcn a1s hessischo 
Fumiiiennamcll (5{6) lInd : AilS der ::ipcjsckarlc unserer Yorfahrcn 
(l0/12): Nach Melsuuger Amtsrcchnungcn des 15 . . Jahrhundcrts. -
A, B 0 c k , Jm Bllchfinkcnland fll interland, nllS noeh unvcrof{ont.· 
li chtclI LelJellsc rillllcrllllgclI 'I (10/12). - O. At 0 n i c k , Sagcn aus dem 
VOg'cl sbcrg. Nach den Erz iihlllugcn VD U Altenschlirfor Schulkindern 
lZ, t /2). - Politisc/te umZ 1<'iirl!tcugescliicltte: C. K n ot s e h , Vom 
]I ttuse H el:lsc n·Rheinf c l s uud seincll I3cgrlibnisstll.ttcn (1). 
FaJltilicn· und Personc'IgescMc/tte: C. K n 0 Lse h , Otto U b b C 10 h d e 
(2), DRzll Frid.~ Ste ng e l , G06fcJd cll (2); s. obcn Nr. 368fT, -
K. Sicbed, Gcorg Co rni cc liu s (3). - A. Ro esc hen, 
Gustav Froi herr Se h c nk z u S c h wci n s b c r g -r (5}6). - E. Gri ll , 
Ri chunl Hocl sc her (1): gob. t867 in A 1sIold. Vogclsbcrgar ~"i· 
~urelllll.t1 er. - 11 . Ha u pt., ][csl:l isch · Amcrikllu ischc Lcbcnsbildcr. 
IV. Oottlicb 'I'heodor K e l J 11 er , der GeIangena des Kasselcr Kastelll:l 
lIud :\litbcgrilnder des Delltschcn Tages (7/!.J). - K. We n e k , JuJius 
Hodcnberg als Kllrhessc. Mit cinem Port.rat Rodcnbcrgs (7/9).
Ort8!Je8chichie: A. Wo r i n g c r , Die ZersWrung des Zollamtcl:I in 
Prcllnge s h e im ,UIl 3. April 1833 (3). - .Ph. Lo sc h, Die Go
sellschaft dor Wohltiitigkeit zu ll a ua u (5/G). - Ed. Otto , Eiu 
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• 
IISt urm im mase Wasser" (7/ ~1 ) : Stroit lUll dell Hol zbez ll~ ailS dem 
M:trkwaldo in Butzb ach 15 16. - F. Dr e h e r , Ein Hesuch im 
Gelto zn Fri udb e r g lliU!J (5/(j). - H. I\n o dt , Sohl 06 Ei se n
b .. t c h , die Perle des Vogclsbergs (2). - M. E J i as, Bildcr <lUS 

cincrklcincn Sladt (2, 1/'2) : .Ji.id ische GClllcimle in Gud c ll s h e rg . 
. - Fr. P f <l f f , Der Heichsfo rst H £l i n h a r d s w a.1 d bis zlIm A liS

gang des 1I1ittelaHers I (3, 2). - W. D c r s c 11 , ·E.illc H o r s f c id 0 r 
Gesandtschaft !lach Hom 155U ( 10/ 12) : I{onracl Brcidcnstciu , Rent
meist£lr in Battcnberg, null die Bestlitigung des Abts Micha.elLand
graf von llersleld : s, ol>e11 NI'. 139. - In jedcllI Hoft tinden sich 
Herichtc il ber die Tatigkcit dcr Ge s c hi c h tsvc r ci n e , U. :l . ein 
Aufsatz von W . .0 c r s c h nbcr dic Histo ri schc Komm isi3 ion filr 
Hessell und Wu.ldeck anHiBl ich ihrcs 25 jti.hrigen Bestehcns (4). -
Dic letztc Scitc cines jeden Heftes bicl.et unter der Oberschrift ,,0 e r 
F it m i lie n for s c h c r" (SchriItleitllllg : Heg.-Rat Hud. Se h i.l f e r , 
Darmstad t) den Freunden der Geschlech tcrkunde A nre~ungcn und Mi t.. 
t:eilungen. Wcite ' Kreise, namentl ich die 1·lesscll 111 del" Frclllde, 
wilrdell £line Ausgcstaltung des im "Hcssenland" seht" uelicbtcJI 
Nachrichtcll- llnd J1ersonal ientcils bcgril Ben. 

458. .l)ie SOlllltngspost. lI ossischc Blii,ttcr fUr Heima tk lUlde, Wisscn- · 
schaft, KUll st und Ullterhaltu llg. Wochcn-Bcilugc ZlI r Hcssischcn 
Post. Verantwo rtl ich fiir dic I{ cdaktioll : Horm . Kii hler jn l{assol. 
1!l21 . 192'2. 1D-2B. - Mit Freudell begriiBen wir das Wiedercrschcincll 
di esel' schon vor dem Krieg vorhandenen Hcimatbl ll.tte r, die ihrem 
g:rollen l. cscrkrcis wochentl ich g ute Heima.tkos t "lUS dcm GeiJi ct d Cf 
hessischcn LUlldcskunde" Gcschichte, Litera.tur und Kllllst bielcll. 
Es ist dringond Zll wiinschcll , da,6 IInsc re Lehrer sich ein Vorbihl 
nehlllen iUl dcm begeisterten Geschicht.slehrcr , den W. Schmitt 
(l3Iankcnese) in sei ncm Anfsatz "Hcimatgeschichtc" (1V2"2, N r. 28) 
i3childert. 1m folgendon scien dicjcnigen Hcitl"tige aufgezilhlt, die 
ihre r wissellschaftli chen Bedeutung wegen der Vergessenheit cnt
rissen zu werden verdienell . - L andeslmnde : O. K 1 e i Ill , Ei ~e lUll't 
lI11d Schonhcit der hessischen Landschaft (1921, N r. J5- 17. 27. 
1923, Nr. 1.4.2). [Niederhessen.] - F . .P I all , Die :Besiedclung Hessens 
in der Vergangenheit llUd die heutigen P rob lemo der Siedolung. 
1. Vom Ellde der UrzeiL bis zum 20. Jahrhundcrt (19:11, 116). 2. Die 
Aufgaben und Aussichtcn del' Sicdelung (U.l21 , 47) : Der Vf. llltl cht 
Vorschhigc zur Belieulmg del' tandllot durch Schaffen von Bauorn· 
stellen au.f den Domanell . - G, S i c get , Flnr- und Orts na.mcll in 
Hessen (l92'2, 4). - Volkslmnclc : :F. P f a. f f , ·Der Strufusbnmncn 
und das SlruIuskreuz, eine Reinhardswaldsage (1921, 2'2) [bei Hom
bresscn]. - F . PfaIf , Die ehemal igen Grenzglinge in dell Sta.dtell 
des hessischen DiemcUalldcs (1!J21 , 11). - C. Us b c c k , Ocr 
.oonnerbrunllon [iJei Niederzwehren] (1920, B). - Vorgcschichte : 
W. Br e In e r , Uie vo rgescltichtl ichen ·Kul turcll Ellropns (W2-2, 7- V): 
cin Vortrag, gehaltcn in der Kurhessischcn Gesell schaft Hjr KUlI st 
und Wissonschaft. - W. ·L It n gc , Der MOllsch del' Eiszeit ( l!J21, ( 1): 
ein VOlirag, gohalten im Hessischcll Ocschichtsvcrcin zu Kassc l. 
W. Br e mer , Ausgra.buugen arn Eisenberg rKniiUJ ( W22, 47) Hnd 
dOls SteinzcithOl us bei Haldorf (1923, 13). - W. l~ [ a.nge], Die Aus
grabungon am LotteriJcrg [bei Wolfcrshauson·] (LV2'2, LD). - 1.)oli
li8clte Oeschichtc und Gescldchtc des L andgm/ cnluttl scs : W. Se hmit t 
(Bluukonesc), tandgmf I'hil ipJ>s orstor WafIclIgang 1522/23 (1 ~)22, 
12. 11B). - 1-1 . L U c k 0 - Paronsoll , G rCllzstrci tigkoiten zwischoll Hosscn 
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lint! Brallllschweig (l !r2 1, 26. 26). - .F. v. G c y so, i'lilllc lIod Zielc 
dcs Landgra.fcll Wilheilll V. von I-i essen <lI s Vcrb(Jndcter Schwcdens 
lGB2/iJll ( l!122, "2 . :3.). Her Schci llfricdcn von Prag IInd die vcrsuchtc 
EnJrossclung ilessons W.%/HG (W2'2 , 5. Li). Die Bekftll1pfulIg der 
Lcuclll:anittelnot, des Wllchers und dcr 'L'cuerull~ in Hessell 172l

. 1.8'2l (W2l, G. 7. 8). - F . P f a. ff , Agrarischc Gcnosscnschaftcn in 
Ifesscn illl Wandcl del" Jnhrhnl1dcrte (W2"2 , 20. 21.). - W. ]) c r s c h , 
IJas kurhcss isdlC Orgallisntionscdikt vom 20. Juni 182 1. (Ut2l , 28. 2!1). 
- O" lsgepc!tichlc : 11 . Lii c ke-I'nrcnscn, Von Hurgcn und Bcrgc ll 
illl Werragcuict (1!tU, 3<1. SS. 41. 4~. l!1l'2, 2. 8. 5. G. 7. l2- 14 . 
B!l. 4.0. 45. IJli . 4~) . &1): Arnsteill .. Ludwigstcin, Bericpsch, Lippolds
hurg , Qu('rcllhurg, ll ii ncI. burgcll uel \ 'olkmarshause ll , lIu lIstciu , 
Brackcnbllrg I Bielstl'in , F' iirs tcnstein , Alt cnstein , Bischoffshal1sen. 
Zicgcnhcrg. - J . Wic k e, Ail S der Gm~ch iehtn VOIl 1~ I~ e r s
h n. II S(, 1I (W'21, BD). - 11. \"lilk c r, I"r;~nk c llb e r g Hlld dur 
HO jii.ht'igt' I~ri eg ( I!HO, I;. 7). -- D ie Stift:skirche St. Potri li n r r i tz I a.r , 
ihrc Wicdurlterstell ung l ( IH20, 8). - .F J 11 s k a III I) , hum J200jii.h ,·igcn 
Bustchell de l" St~tdt Fril zlH" (W23, 338). - W. Bor c hn,rd , Die 
Toniudnstric von Grolla l lllerode (l !t23, llUS) . - 1\ . Sche ih c , 
Il anno"or, Bnrg Gr c b e n s tci ll (1ft-20, 12). - C. I)illp e l , Der 
Il ci li gc nb c rg (19'2'2 , 2'l). - Pfarrer ,MILrt i n , Kasscl-R" 
1I cri n ge n uo del" Werra (Utl l , J8 . 4!'). - F . P fa f f , Aus dcm 
Badclchun im al ten lI essen. Auektlotcn Itnd Kuriosa. (19-2 1, 00, fH): 
Das hess ischc Fii r~tcltbad 11 0 f g e i s III It r. - A. Lot Z, Vor GO Ja hrcll. 
I( n. s s c 1 e r IIBd knrhl'ss ischc I';ri nncrllngcn. r. Kurhess isches Lebnn 
vor 00 .Jahrell. ' 11. AlI s dcr Ucsidum:stadt. I\;J SS!'!. Ill . Die sUldti
schcn Einri cht.ungcn ( I U~U, Supt. Ui. 2B. Ilkt. H . :l1. 28. Nov. 1. 
W2·J. Januar G.). - Edlll . Sa. l 0 w, Ein Beilnlg ZIIr Gcschi chtc der 
I<asseler Lei ll ewebcrZll1lft (I!I~ I , fll ). - F. v. G ey s o , Vor hUlHlert 
.Ja hren (1!)21, lB. 14). - W. H o l za. l)fel , Dcr Scit nitz.tltar in 
L i n dew e rr a (19'21 , 15). - Il. L U c k c , Herrcnsitzc im Werragebiet: 
\Vcrlcshallsen, Klein Vach, Rotcstein ( l0-23, l!I :i rz 4. April 22. ~). 
Juli I. Sept. !J.). - GescMchle einzellle,' PersulIlichkciten: Fiir 
I\:a rl Bant zcr! Zum Go. Geburtstag des Meislers. - P. lI e itl c l 
h:.l e h , Seiu Leben. - Will Se hel l er, Der Kiinstlcr (Uf22, Nr. 213 
der Hessischcn Post). - P. H e i tl e 1 b a ch , Dcr schwarze Hitter 
IChristian v . .E sc h wegcJ ( ID21, 10). - W. Sc hmitt , Ko nrad 
1\"1 11 th (u)2 1. 4.3. IH . 45). - IInr. S t('in , NClles 1I11dTntercssantes 
;I li S dl'm Kassclcr S p 0 h r - ~llISelllll (1921 , 44 . 45). - W. Se h e ll e r , 
Eill IllUwss isehes Wci hna.chts:-piel (1!J22, 52). - Hl c iiJa,uJIl, 1Ileister 
tics hcimischen Harock [uesonders in Fuhla IInd l{asselJ ( l923, 
Vebr. 2&). - G. Str 11 C k , I\apul.l!ll cistcr und Kriliker vor LOO Jahren 
( 1!)Q;t, Sept.30.) : .Fcigc IIl1dGuhr. - Else Il oppc-Mcyer , Alfred 
B 0 c k (1!,2B, Dez. Ili). - 'I'h. Se h n n rr e, Beziehungcn zwischell 
IIp~sc lI lInd Wiirltcmherg !lI it bosondercr Heriicksichtigung dcr lkiider 
Crimm 1I 11 d Lndwig Uhlands (U)2S, MILi 13. 11 .20.). - H. K 11 III III e r , 
M;lt"quis de Luchet, .H ornHlsikinlendant Lg. Fricdrichs Tt (1!}23, 
Nov. 11.). - F. Y. Lcp c I , Ullbebnntc Brid e Spohrs (1923, Aug. 12.) : 
An Musiktljrektor G. lI ernnanH in Liibcck 18·" lIntl Spohrs Nichtc 
Rosa lie 1852. - G. S i e ge l . Die hessischcn Hcgimelltcr im 
130 jiihrigell I<ricge (ID2B, Nov. 11. 11 . 18.) : Ein Yo rlragsbericht, der 
Y. Geysos Arheilcn allf delll Gchicle der i.iullcrcll Politik Hesse.ns ill 
Bezng lI lIf die HCl' res\,l'rwaltun~ willkommen crgiinzt. Die Ornrk
legnng dcr nuf reichcm nfeitiv"lisehcm Stoff bcruheml(,ll Arbeit ymr 
lIoeh ni cht moglich . 

• 
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450. Oberhessisclie nmtter. Wochentl iehe Untel'ha ltnngsbeilagc zlIr 
Ollerhessischen Zeitnng. - Soit Ur21 crsehcinon diose llI ilttcr, dic 
oft gesehichtliehe Ueit rii.gc ontha.lten. Sowcit sic wisscnsehaftliello 
HOll e Ergobnissc bringen - dies gilt besonders von cinigc ll f or
tragclI - scion sic hie r aufgc ziLhlt: W. n c r s c h , Neuc VcrUffcnt
liehungcll Zl1l' kurhcssisehcn Landos- und Ortsgcschiehte (W23, Nt . 

. G- 9), :I nch in den F l'i cdiJcl'gc r Goschicht-sbliittc l'll 1!)93, Nr. 2- 5. 
Vorgescln'chte .' W. Br 0 III 0 r , Oic Grabh ii"cl in IIll soren Wiil dcrn 
(Vortwg im Altertullls- und I\ unstvcrcin HI21) und : Die Vorgosehichlc 
del' Chatton, VO l'tmgsbcrieht (1923, NI'. I). - PoliUsche mul i ·'·i.i r
RtengeschicTtte: F. v. G ey s o, Qborst a. D., .rHi.ne 1111(1 ZicJo dos 
Landgra.fon Wilholm V. von ][cssen a ls Veruii lldot"c r Sehwcdens 
1U82/34 : del' Scheinfricdcn vo n Prag llIul die ve rsllchte Enlrosse
itlllg Hossens IGS5jRG; i..Ul dgraf Wilhclm r . VO Il lIosscn, oin Gla.u
bcnsheld dcs 3Ojiih rig:en Rriogcs, seine let1. len Tatcll IInd soi n E ntle 
(Vortrli.ge 1m ircss ischon Ucschichtsvcrei u a.m D. NovcmiJer W:H lI l!!1 ' 
17. Nov. IH2-2 Nr. 41; -48; aueh in del' Kassclcl' Sonntagspost l~':la , 
Nr. '20. 27. 8-1). - C. K n e t se h , L'IIHIt?; raf Wilhelms Vl 1. J{ava li er
reise ulId scill Toll ill Paris lUn :H . Nov. IG70 (Vo ltrug im Hess. 
Gcschi chts\'crci n I !h~ l ) . - I". v. U e y so, Die Bc) klimpful1g der t e-

r uonsmittolnot. dcs'WlIc il f' rs und dcr'i'clI cI'I lIIg in "licsscn l72 1- l8'2l. 
Der :M a rbllrt?;cr All fst<l nd , ci rl e .Ell isodo a liS dcl' Zci t del' f ra nzosisehclI 
.F rcmdhcl' l'sC'h al t 1800/ l!l. - F. R 11 S c h e, Sozial c .Frng:en in dell 
.J ahreu 1&18 !lud 1&1!) in l{u rllCsscll (Vo rl rag 1111 Hess. Geschicht.s
vorcin Oktobcr 192'2, NI'. 43- 47). - 01·tll gesc/t1'chte: F. v. Gey so, 
\'or hundert .J aJll'en. Skizzon aus MUl'ulIl'g IInd NiederlH!ssell . -
W. De r s c h , D;:ts Gericht Wi ttolsuerg (ro rtrag :wf oincllI I-I eimat
abolld in Wittelsuerg :un HI. 1I-.1iirz 1!)22, NI'. 41- 45) ll nd : Das Gc
ri eht Ehsllorf Ilach einclll im Gcschichtsvcrcin a lll 29. Jlll i U)-23 Ztl 

Ebsdorf gehaltenen Vortragc (1923 Doz. 7. 28. 192 J. Jan lJar 5.). -
Woiter kleincrc Aufsiitzchcn libel' ':Mll rb urg, Nc usladt und Wettc r. -
Pcrsonengeschicltte: K. We n c k , 'L.wci Ma l'ilUrge r .P rofcssorenbio
graphicn [Fr. W. Benekc und G. Frh r. v. d. l{0PJlJ j Bismarck, Na ll
hoim und Professor Fr. W. Beneke (1922, NI'. 3 u. G) utld: h um 
hundcrtstcn Gcburtstag Hei ll hold .Pullli s 182H- I882 (1923, Nr. LS). -:
H. 11"1. .L 0 e we nth a i , Rudolf DUos .Pcrsonliehkci t !! nd Wcrk (H,..u 
,ltlll i 24.). [Proressor in "Mal'burg.] - C. K n e t sc h , Gusta.v Fl'ci herr 
Scheuk ZI1 Schwcinsberg (UJ22, NI'. 30). lArchivclirc.ktor in Ba rlll 
stadt, t 25. JlIl i l D2'2 in F ronhausen.] - W. I( ii 1 S c h 11 e r , ZUIlI 
100 jlihrigen 'I'odestag dos knrhessischon Obcrforstmeisters v. Wi l
dungell . 15. Jul i 18'22 (102'2, NI'. 27 UlU.! 28). - Eh r e nll f o l' d l , 
Des Bonifatius' orsle ?>.[i ss ionscrfo lge in Hessotl \l nd die Li ndau
kapellc hei Amonchlll'g (L922, NI'. 2 1). - F. v. G ey s o , Die Herr
scha.ft des Ilcxcnw:lillls ill Ma rbmg Hill dic Mittc dclo; 17 . .I hs. (10-22, 
N r. rH 11 . 38). - F. K ii e h , Kunst und K iinstl cl' im :rl tcn Ma rbnrg 
(Vol'trag illl Kunst- und Altertll lllsvercin W21). - B. N i (' III e y C 1' , 
Heuaissance-SchlOsscr an del' Wcs'~ r . Auszug ",us dem am 2(i. Ft,
bn lilr W23 im li eschiehtsvercin gchal tcllen \'ortrag (1923, NI'. 18 
hi s 25). - G . .l-f c e r , Dic Mari.Hll'gcr Studontonsclra.ft in dol' Fran
zosenzoit (1923, NI'. 20- 33). 

4(iO. .!lrchiv tilr hessi sche Geschl cM e lUul AHer iuJII skonde. N. F. 
1R. 1ld. 2 . u. 3. Hcrt. 1!l2 1. ·19-2-2. 14, 1. In23. - W. Mull cr, Die 
Kirehen Ztl Zwingonbcrg ull d .1ugenhci m und das Kloster nuf dem 
II rilig(, ll bcrg (S. 178- l84) : Die 1258 von Gra f ' Diethf' r Tl I. von 

• 
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Katzenelnbogcn gcgriindete Kirchc in Zwingenberg zeigt groUe Alm
Iichkeit mit der L2G3 "on Konrad 11. v. Bickenbach gestiftctcn l(irchc 
in Jugcnheim. Dns 1<lari ssenkloster auf dem Hciligenberg war die 
Grabst.1.tte der Bickenbachcr. - K. B a u cr mcistcr, Die korpo
mtive SOOllllng des Domkapitcls llud del' KoUcgiatsti fter der Erz
diOzcsc wlihrend des splitcrcn Mittelaltcrs (S. 185- 201): Die ietzte 
Arbeit cincs hoffnungs\fo ll cll im Kricge gebliebenell Historikcrs, del' 
mit Erfo lg die lI'1aillzcr Geschichtc des ausgchendcn MittelaHcrs an
gepackt hattc. - Fr. H e r r III a n n , Maumilian Ludwig Proli , der 
Prophet von Offcnbach (S. 202- 265) : Bcziehungen ZlI dem 1836 in 
Gottorp versto rbenen Frei 1ll3.urer-Prinzen Karl von Hessen-Kasscl ; 
ei n Brief tl cssclhen i!>t ilhgedruf:Kt. - L. Kr:dt , Philipp MeJunch
thou in hess ischem i{l'i sl':,:c lcit (~(jti f.): 1557 znm Wonllser Col-
10(IU illl1l. - 11. H tI I' k'L r d , Am:dm Uasimir WH mholt von Umstadt, 
Erzbischof 1I11 t! l<mfiirst VO II Mainz. tll' ill (, \"UI'~ps l:h i( · h t.tJ lIlld \Vah l 
!tG29J (S. B34- 380). ~ li'r. IIt~ rrlHanll , Miscl' lI ;tltca ~ I O""lIl i lla 
(38 L - 3n1) : Passionsspie,le. Brnderscha rtell :tll !':i t . . hlh:t llll . 1.1'01lh. 
K r aft, Forsclnmgen zur Ban- und Knnstgcschichte des I{ loslt'l's 
Jlbenstlldt (14, B2- 5L): 1. 'I'eiJ . Das L7 . . Jhdt. : s. obclI NI'. l'la r. 
W. Mo 11 e r , ZU I' Baugeschichte des Allel'bacher Schlosscs und all 
derer Blugen del' BcrgstraUe Ilnd des Odenwaldes (14, 100- 104) : 
Auerbach, Anfang des lB. Jh's. von den GrafclI ". Katzcncinbogell 
crbaut ; s. ohen Nr. LlG. . 

4n l. Quartalbllitter tles lli storlschcll Verelns fUr Iln~ Gro~herzog. 
tUIII Hessen. N. F . G. Bd. Nr. 17- 24 (1920. W21). - Dr. Hans 
'r h i III III e, Del' friih est.c Stempcl der Mai nzer '1'hronsiegel (S. 385 f.) : 
E rzLischof Rllotha l'd von 1093 und Eb. Adalbert T. "on 11.23 an 
BUl'sfelder Urkllnden . - Dr. A. Ro esc h e n , Die WUstung Mergel 
rode bei Londorf (3nO C.). - Dr. E. W id III an n , Die "Descriptiones 
bonorum" des 1\'losOOrs Arnsbllrg (404- 408): Gutcl'vcl'zeichllis im 
filrstlichen · Archive zu Lich mit Eintragen Bbcr den Bcsitz des 
Klosters un 1.37 Ortcn vom J ~. bis 1.6. Jh. - K. E s s c I b 0 rn, 
Wilhclrn Fabri cius 't l· 18G I, 't Ht'20] (4W- 414) : Mitarbei ter am 
Geschichtlicheu Atlas der Rhei npro"inz. - W. 1'IL Uec k c .r , Ge
danken iiber 'l'erl"itorial-GeschichtsCorschung in Hesscn (432- 436). 
Nach GO jiihrigcm Bestehen stellten die Quartalbliittcl" ihr Erscheincll 
ein. An ihre Stolle ist "Volk llnd Scholle" getrcten, das soin AI"
beitsge biet (iber die Grenzcn des chemaligen Gr06herzogtu ms hin311s 
ll.usgcdehnt ha.t. 

4(;2. Ifcss lsehe Jreimat. Hggb. \'on Dr. Karl Es s e l bor n. Hd.2, 
Helt 1- 5. Darmstadt, Verlag des 'I'iiglichen Anzeigers 192 L-
192'2. - Prof. DI'. W . .M . Backer, Don Qnixoto ill Bahenhau!'!cn 
(S. 3fJ- 40) : Prinz Karl KOllshwtin "on Hcssen - Rhei llCel!'!
Hotcllburg, "Charles de ]l esse", .1803 in Bahenhausen. - E. Pas
fJ 11 i: , Erinnerungcn Rn Franz ,'on Dingelstedt (232- 294). -
Fr. H C r r III a 11 n , Eduurd A nthcs ZUIll Gcdli.chtnis (925- 928). -
K. E s s c 1 h 0 rn , Dic hess ischen _Sagen und ihre Sammlungen 
(R28- B92): Dicse sehr bra.nchbal'c Ubersicht .kommt :llIch cnr Km
hessclI in ~'ruge ulld ist ci nc gute Vorurbeit fnr eine kriti sche 
Sagensammlung Gesnmthesscns. - Essclborns "Hessi!lchc Hcimllt" 
hringt nahugcmil6 wenig Hci trage, die mr Kurhessen in Bctracht 
kommcLl - sic sind obeLl gcnannt -, die gcfallig :msgestattcicll 
HcCte konuen :tbcr wcgen ihrcs viclseitig anregcndeu IlIhaltes uttr 
cntp fohlcu wCl'deu. 
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4GB. lI ess lsche D1liltor mr Volk, kllJl(lo. l n (1920). 20 ( t02l). 

2l ( IV2-2) . . - Werner-?ll :lx Sc hac fer , Berlin , llal1sinschrifton nnd 
Hall~s prii c h e. AllgclIleino IIIHl anal),ti sche Unt.ersll chungen zur 
L1cutschen fnschriftcnkundc (W, 1- 1 L4) : Diese Grei fswa lder Disser
hLtion ve rarLeitet Ztllll Cl'sten Mal wissellscha.ftlich cincn mnfllllg
roichen Stoff , del" durch eigcllc Sammluugcn vcnnchrt ist. Die 
fnr Hosscll lIJ1d Wa ldeck bestchcllden Salllllll ungcll vOn Bender (\.gl. 
h. 11 . G. 47, 427), lIepding IInd Curb:e werden d:u.l ul'ch in nOlle 
Bclel1ch tung ~esctzt uud in BeziehulIg gclJracht zu dCIll ail s a ll cH 
germanischr n Liinderu zllsalllmellgchracittcn st.orf. "Nur die Prof:in 
sJlrii che silld llIothodisch \)chandclt. - K. W c h I' hall , Ei n <lItes 
hessisches Yolksliod :UIS dcm Enclc des t8 . .I ah rh llnderts ( W , 
114- l.l8). - Mit . dcm 19. JJandc ha t 1'1'01. Dr. 11. li e ]l(l i u g 
die Sch riftleitlln~ uer BIiUh'l' iibeJ'll OIllIllCn , nachdC'1lI Prof. Dr. 
1\ . . 11 e 1nl GicBcH verlassen hatl.e. Inzwi !1 chcn ist ur tl llrch sei ne 
Herllfung nRch .MlIrburg delll engercn Ar!Jei tsgcbict tiN \'cl'ei l\ ign n~ 
fil l' hcss ischC' \' olkskllnde wioller zugcfiihrt wonlcn. - lI eft. 20 ist 
in vt'J' rnilldcrt clIl UlIlfang crschicllcn. :- F r. Ni co l It i I ]~i l\ e oher
hessische .l\J nsikant.cnspracllf', pine ]~rgiin zuJlg zn dem Aufsatz "on 
11. Weber ill Bd . 11. 111111 17 (~O, :,w- nO). ~ () . ](unk o ] , Volks. 
kIlJldl!c!if' I"ind lingc (20, HI ~37 ) : U. i t. libel' dell DOllnerkeilaber
glauhclI, einclI rOllw nischcn Torbcschlag all s Bnrk lw rdsfe lden , die 
\Vctzlll;U'kclI , ll ic Tot(' lIknlllen. - JI . 11. 11 . Hl' e hlll , Ein 'lites NOli
jahrslied ;t\l S AhLerodc (20, 3n~t1L) . Unte r (Iell ).Nach J'u fc lI " ein 
so lchcr fiir I(arl S pie 13 (20, 44), s. obeli Nr._ 2'75. - Privatdozellt 
Dr. K. Wag 11 e r , Geographisch-histori sche Volkskunde mit l(arlcll
skizzell (2 1, 1- 21) : In Just.i s 'l'ra cht.ellbuch , da s leidel'. Ni cdcr. 
h e~sen , HersfeJd , Fulc.la, Schwl.l lm , Hiittenherg, Usillgcn lI nd Sch litz 
nicht berticksichtigt, lasscn si ch vier 'I'ypellbezirkc hervorhebell: 
lIi nterland , Frn.nkcnucrg, Maruurg, dazu die Sc.hwalm. Es sind die 
Gl'ellzen dol' SI)ii.tmittehtlter1ichcn Tcrritoricn. lm l G . . Ih. breitct 
sich VOII Ma!'lJnrg MIS die spanische ?I'lode iibe!' gunz Oberhesscll 
aus; seit etw:!. 1650 dringt die franzosische Mode \'01', we lche die 
Randgebicte (Hinterland, Frankenbcl'g, Sehwalm) nicht mohl' od('/' 
nul' IIll vollkolllmen libcrflutet. IJlJ UI. Jh. hUrt groUcre, allgemcille 
Einwirk uJJ~ aul. - Dr. Gcol'g Ko c h , Volkskullde, Romantik lInd 
Jlllollot's Biluel'Jlp ~ychol ogi c. Beitrag zu cine!' Mcthodcnlehre dOl' 
Volk!-lkunde (2 1, 22- 50) : 2 Bnchcr des lI iedcrrheinischen Jlfarre rs 
Borcc (llIit dcm Dcckml.Jllell A. J' lI ollct) "ZlIr P~ychologi c de:
Ba ll crntIlJlJS", Tiihingcn l!t2U IUld "Zur Psychologie del' Knitur, 
BricfH an die GI'Ofistluit", Brclllcn W13. - lL l~sse lb or ll , L\arl 
\\"e igand a ls Sagell s ;~ll lJll l er \GO- 5G). - 11 . H e pd i ng , h um ,.JIbes
hH.tl scl' Papagei " (57 f. ). - Chr. Rail ch , Olto Ubbelohde "!" (6H) : 
s. ohen Nr.3G8 rr. (Vgl. :wch Vo l k s k 11 11 d I i c h e Ui IJ I i ogra.p hi (' 
fUr (J us J ahr IHH). IIll Anftragc des Ve ruallth.!!-I dell tschcl' rcre iuc 
riir Volkskunde hggh. von E. Il offman ll - I\I',t yel'. BC'rii n 11. 

Leipzig, Vcr. wiss. Vcrl. IV22. XV I, 142 S.) - 2:3 (IH24 ), ll H S. 
H. H e pdill g , Die lI eidelbcere im Vo lkshrltuch (2'2 , 1-58,) : rOil 
dell Waldbccrcll winl die Heidelbeel'e al s Nahnlngs·, lI ail- lint! 
Fi.i.rhcllli tte l am meisten verwendet lIud Slliult daher im Volb bJ'llllch 
eine groBc Holle. Vide volksUimlichclI Obcrl iefentllgell knupfell 
:-ich all die Il eidclbcererlltc und sillll hcuto lIoch in ]{indcl'kreiscII 
lC'hf'llci ig. Opfersteine Hilt! Beerellopfcr ~ illd in unsercn hcssischen 
WaldgC'hirgf' 1l wohllwka nll t, die IIIIi:errichtcnden Aushihrun gC' tJ seioll 

, 
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dllhcr bcsondcrs hcrvorgr hohcn, cbcn50 wic der Aufsa.tz des ror
~if,z(' nde n dcr Hess ischl'n frrcinigu ng enr Volkskundc, Obcrstudicll
dirckto r~ Or. G. F:\, IJ i' r , "G l'undsiitz li chcs zur Volksli cdforschung", 
in drill di c Volksd i c hlllll~ ;,Is wirk lichc unci w;.Ihre KUl1stdicht llng 
~(}we rt.rt winl (:!,2, 1;7- 85). Aus dplI ,, 1{lcincn Mitlei lungcn U des 
-£2 .. Jullrg:lngcs seicn die Nachrufc fiil' W. If. I{ i n h I (\'0 11 Gg. Koch ), 
(t. B il c k C I ('I" 1 !}:l:~, \"011 H. Ilcpding) Ilud Fr. V 0 g 1 ('I" 1 n'23, \'011 
I{ . 11 el Ill , s. ohclI ~r. 430) grnnunt. 

,\(ill . lI('ssell ~ l) i cge l , hgg. \'0 11 Ilr. LCOII. Hci ll cmann. I. IfI:l4-. Kasse l, 
f erlag A. Hothcr. 

Mi5. U:I~ Werntt;ll, hgg. \'om Werrat;Ii\,t'rein . I. 102·1. Eschwege, 
Brantl . (Anzc ige fulgt!) 

4t1G. Il e re)" IlI :I. Odf'IIWald-Sllrssarl- IUl iill. Mona{,sblUll.('r Wr Vo lks
tnlll , Wirtsc h"ft slf'hf' 1I lIIul (iC'schi cllt.e del' lI f'illw l. Asrhaffellbll rg, 
DI'. Giitz W{,l'hrun. (Atlzl'i~p fol~j! ) , 

<It;7. lI f'slS lsehe r t-:.,hirgs IJul e. .Jahrgaug: 2n ( W21). no (1922). -
A. Wori n g t'I" , SchloLl Wahrrtl (2!J , t"2. ;1/4). - W. L:~ ll gf' , lI es
sischC' S('i fe \'0 1' 2()(x) J :lhl"(,1l (2fI, 91'1 ). - L . Ho sc ntha.l , Del' 

Hchal'rf'nstein bci fimlr ll siJcl'g (:l9, 7/8) : die Ff'llCrbergc der Ka.sse]er 
li f'gr lUl (:l'!I, 1I / l2). - IC Z c i s kc, Miltelaltcrliche Worter in del' 
nirdrrh C'ssischell ~Iulldart (1:1, ~/8. 1I / L2). - 11. U run n r r, SiedC'
I lI lIgs~esdli('ht(' dp!, GegC' nd :lIn Unterlallf del' Sch\\'tLlm (30, 1/2 bis 
5 t:) : J)e!' infulgc des Todes des Vr. leider UII\'OIlClldct gC' blieiJenc 
Anfsalz ist wichtig: w('gen rinigcr Ol'ts nalllcndeutuugen nud der altoll 
Stral$('llzusallllllcnstcll ullgclI . I{. 1\ i h n , Dip Birkonhaincrstra.Bc 
(HO, 1/2) : Ein Teil ti C' r dll l'ch ,Jas F rcigcricht gchell<i clI F'mnkfnrt
Nii rnlif' l'grr ~ I c [j s lr:l [jc . O. Ei s e n t r:~ ut , Del' Dortlbcl'g (90, 3/4-). 
- l\1it del' Nr. 7/8 des ao. Jahrg:angs nahm dCI' ll . O. B. Abschied 
vo n seinell LCl'icrn . 

Mf8. ~IiH eilllll gclI d es Obe rh o8s lscll en Gcsehlchi s \' c r oill s . N. F. 24. 
GirBell 192'2. 25 ( IH~B). Die Aufsiitzc \"on Eb e l und \'c lk e 
siud glcichzeitig in der FestschriU ~ All s der Geschichtc \'o n Griin
herg i. 11." abgcdruckt (s. oben NI". WO). - BcachtenswerL ist die 
Ahhandlllng vo u Fr. Vigoner: "Die knLholi s c h ·t h colo 
~ i s c h c Fa k u 1 t i1 tin G i e U c It nnll ihr Endo" (S. 28- 36) : Allf 
Urlllld der bishcr ullZllgltnglichcn Hcgiernngsllkten des h~SR i schcn 
Minisierhnlls dcs IUllern kan n diese El)isode znlll erstcn Male cin
geile l1ti er ual'grste ll t wcrden. Di e Darstcllung dcs fril herell Fakul. 
11il$lllitglicdes Anto n Lutterbeck (1800) erfilhrt wCHcnUiche Ergiin
Zllllgf'11. Die F.tkultiiL bestnnd \'on 1S30- 185L Bischof Kctteler 
\'0 11 Ma im: , dcsscn LI' IJ('usheschrcihu ng der Vf. uns illzwischcn be
sclu'rt h'll, hat 5ich ~f'~e lliiher del' s('hwachen J)annstlldtcr Rcgicru ug 
lFrhr. v. Dalwigk} :ds drr M:um der TaL gczcigt und durch Eroff
nlln~ del' Lc> lmlllstalL in Mainz gegen don \\'illon der Hcgicrung die 
fiif'llc l' 1"aklllHit ,.tro r- kc ngelcgt". Es war cin bcmcrkcnswertor Sieg 
d(' r "irche iihcr dell St:lat.. Die Stcl\ung del' Kassrlel' Hegicrnng 
(lI assru pflllg) zum .Fuldaf'l' I'ri ('s tcl"seminar (S. SO) ist zu beachtcn. 
- Wolfg-. 1\1oyC I' , ,Jo ha.nll von Sch liLz ge n. \'0 11 Gurtz a.1 s 
Stllalsm:\IIu Hud Polili ker ll lll Wicncr Hofe. Boit rligo zu r Gcschichtc 
Wilhcllll s "on Orani en (25, 1- 35) : Das grlifliche Hausarchi\' in 
tich lilz vrl'waitl't rcirhe 1\0rr('s)J ond(,llzen RUS den Jahren 1689- 1637 
nb/' I" Wi lhcllll \'0 11 Ornnirll tlnd den Orl i'ansschen Kricg bis ztlm 
Fri NINI VOII Ryswick. VOl'lit'gt'ndcr Aufsatz bictct. zuui.\chsL none, 
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wiehligc AufscllHissc zur Gcsehiehtc des Jahrcs LG88. Johnnll w,lr 
seit W85 hcssen-ka ssc lschcr Gcheilllcr Kricgsra.t und Ktlmmerprii s i
t1 cnt. Seit IG84 stand er ill nahen Beziclnlllgcll ZII Wilhelm von 
Ora.n ien, wii hrellti er I1ls Ocsantltcr des friinki st:hcn Krci scs irn Hang 
t,li,tig wat'. - Herm. Ha. rr l\.ssowitz, Alt.c Eiscnhlilt.cll !Jei II\)r8' 
hUlI SCll (25, Gl - flS ). - AII~. N i es , Ein Zweig del" Famil ie vOIlMoltk(, 
in Oberhessen (25, 6G- US). - O. K un k e l , Zur Vor- IIlld Friih
gcschichtc. Ausgmbullgen IInd FU11 tl e in Ohcrllesscll L920- 1D:l-2 
(25 , fin-S7). - , 'c rwultullgsbcrieht des O!Jcrhc~sischen MIISCIIIlI :

null dcr Gai l'schclI Su mmlungcn (1!J20- 1B2-2) vom MusclIlll sdirrktor 
(25, 87 f. ). 

Mi!). ~lH teilu.llgen tIcs GcsdlicM s- 1I ull .\ il e r h ll ll sl'ereins de l' St:ldl 
Alsfel ll. o. Hci hc, Nr. 8 - l!) (1!);!()- Ur23). - Bcck er, Dir Als
felder {;hroniken tics 17 . . lahrhunclClts, Schlu l1 11:55- (;5 (N r. S) . 
. Fr. ll e rrmann , Ober lhlS UlIglil cksia hr lIiB7. Am; eirtrr Leichcn
rrti e des Pfarrrrs vg. Eh. l lup pel (8). - Bc c k er, ZIIt' Gcscltichtt! 
der jii(lischcn UeIlWilld() in Alsfeld (8) : Urk . ail s dr ill Hotsma nnsdH' 1l 
Arclt iv ill Philipllsruhc lH5!). - O. D oe rh e t'kef , Die Glockell 
von Hainrod (8), ~'Ien sung('n (!J). - Bee k rI" , DN zwcite Tei l de .. 
lIappe\scht' ll Chro nik lfili(j IT. (f1 ]2). - Bet· k e r , Vom ZU llftWCSl'll 
in Alsfe ld ( 1 0- 1~). Bel'ke r , Ilie Chron ik ,·0 11 .Ioh:l llne~ (l ut,.. 
wein \li21 If. ( I ~ L4). Brcker , I\irchenlmu ZIl Storndorf 15(jS 
(L2). - Bc eke 1' , Die Chorogra phic VOII Oilsa l.J ohann Moritz v. 0 ,1 
und Leusler lRektor Hci nrich L. 'i' I G.'34.l lGO.J. (N r. 14- l fI) : Wert
vo lle topographische Aufzeichnungen . - He c k e r , Zmll !l. Sep
tember ! (Lti) : 25. Gcdenktn.g del" GriindulIg dcs Gcschi chts- Ulld 
Altertlllllsvercins. - Bcc k cr , Erst. vcrsc lllliiilll:, tl anu hogr llr l. 
(10- 18) : AilS dem Hicdcsc li sclt cn Arehiv in Lautcrbach , br tr. Ho t ~
mannsche LehclI in Dotzelrod. - Anor. Saalwii.c h tcr , Pf:IITPr 
Gnhriel Heckmann zu ROlllfOd und seine FlIlIli lic (1S). 

47U. AlIs tI e r lI eilll llt. Hiiilt('!" fUr Hcimatkulloe, Orts- li nt! 1"ll lll ilirll
geschichte. Heilage zur AlIgCIllCillCIl \"olks-Zeit.uug fil .. Bc r gr u 
En k h ei lll und Umgegend. Sehriftlcitullg: I. ehrcr 11 . Bi ngeme l". 
1.92 1, Nr. 1- 4. - ]1. Hingemcr , Diu {;e1J1huletriimlllcr "Allf lI eln 
I{eller" (1): Resie ci uos rij Jll i ~ch c ll Gntshoff!S , der HllfJ 17 lIuh'l"· 
sucht. wHrde, vgJ. Ar('.hiv flir Frankfu rts GCi;ch i\j htr 1I 1l 11 Kll nst, 3. F. 
12, S. 803 ff. - Die lnsclt riH ;tllf tl cr EhrclI siillle (I ) : Luge r Lg. 
Wi llte.lms IX. 17!JO zur SichcriLeit der ·Ka ise rk roll llllg. - Ili e Bllrg 
der Schelmc von Hergcn (2); L354 Ilrkulldlich, 1 BBD ll. U44 Gruckau 
gCIl. , 1700 nOli crbaut: mi t A n si( ~ht !llld GruudriB. N"a uheilllel" 
S:l lz ( 1~)2 1 , 3). - Dcr Munchhof in EnkhC'im lint! s('iu(' U('schidllt· 
( 1:;2-2, 1/2. 3) : W{'ilibrrg (11 5 1) IInd Grangia. ( 12 10) dcs 1< 1. Am fl
IllIrg : 1377 winl cillc I\allnile cl"wiihn t.. Del' Bihbteiu am '1'rf' JlPcll 
tU1"1lI des Bergel' Hatilanscs IVOl1l UntC'l"to rJ ( I~J:l2 , .. 1/2). G. M a I d 
I e Ill , Vor hnlldert Ja hr(> ll . - f: g. Cl rL It , \) ,,1" Ube rf;dl auf Bcrg(,1l 
alll 28. Nov. 1792 (1!)21 , 4) : mit 'I'agebucha uflziigr u VO Il AdoJf 
Houbcr, die in diese r Fo rm nicht hiit.t.1' 1I gl'dru('kt w(, rtl ell diirff' ll. 

471. U it tcilllugen aus tJeschicht.e IIHlI II ci tlllllk un4ie IIt-S KrcifH'lO 
JUctienkOI)f. 12 . . Ig. (1.!)IS), NI". 1.- 12. - I' farrer Wa I t er ill 
I{artcnrod , AilS Gnntcrous Vel"gallgcnheit (12, L 4). - Amts-Saal
Bnch von Batt cnhe r ~ de 171 1- 171 2. Fortsrtz u tl~ (12, 1- 4 . 
I) 12). - Pfarrc r S I}i c B, 1(lc ine Hildcr alt s lI :ttz fphls \'Ng:WgP II . 
h('it, 11. VOII lIatzrc1dcr I·'"miliell (12, [, I<!) . , 
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472. .Hillt e rliillll c l' n cschlcht sbliiftor. Miltcil ungen ailS Gcschichtc 
!!lId II cil)w tkuudc des Krciscs Bicdcnkopf. 12. Jg. 1922. Nr. I - B. 
IR ( lfJ:la ), Nr. I. Dckan Balz e r in Dotzheim hei Wics lJadcll 
iihcrnahm !laeh langer I'IIll SC die J[crau~abc, bis im Juli 19'2'2 
I'farrcr Se h TU id t in Baltcnberg ihll abJostc. Balzer verfiffentlicll t 
(12, t) au !> dcm SI:I:ILsarchiv Dilsscldod ci ncn Grcnzvcrtrag zwischclI 
d011l Erzbisllllll Uiiln IIlId dC'r LandgrafsclHlft Hesscn VOIll Jahr L5R7 
Ill;! ci ll igcn Na chrichtell iiber BromskirchclI , rerncr Wc if c n h a.e h er 
Ilrkll lldclI (12, 2) "aus drll Jnilrcn L58G, 1598 IInd 1.1104, die bcim 
Abhrul'h Ci lH'S Ilall ses gchmdcn wa rden waren ulld Himmelshriefc. 
Sc hmid t wiirdigt das Lchcnswcrk VOIl I'farrrr Karl S pi cU, dc m 
Brgriinder tics Gesc hi chts \'(~ rc ill s ulld scillf'r MiUcilll llgcn, dem Er
fIJrst'ilrr dcs lIinlcrl ii ndcr Vo lkslulIls (L2, 2) : s. ohen Nr. 275 r. -
Besomlc!'s crwiihnt sri drr Ahdrnck der Hr~rsten zur lieschi chle 
IInd Urnealogi~ dN Farnilir von Bi cde nf e ld (12, 2. n. LR, I) : 
'Ein RproB dirses (iesdll e(' hl s HilLlIl cistcr ;1. I) . Ku rt Frhl'. \'. B. w<.Ir 
Iwrzc ZciL \'orsitzcnder tlrs Cirsthicilts\'el'('ins uis zn scinclIl 'I'ode 
(L4. n. 1!1:l'2). Se h III i d L, Ilie Wallhllrg Eisrnbel'g hci Battcnberg 
( I i , 11). - 11. 11 c y HI an n , Di l' Mark Hodheim all der Bicbcl' OR, 1). 

17B. HeilllHI-nol e fii rd ic e\'all~(' l i seh(,1l l'farrrit"1I Bir ste in , B ll tel'
r cic h c nb ac h IIl1d f{.irchlJra.cilt. H, .Jg. (WOO) , Nr. IO- li. 
10 . .J g. (1921). 11. ,Ig. (W2'l ). 12. ,I g. (W\!3). - Hektor ~I u I d r e i d 
setzt sr ille Mittr illll!j:!;t'n a11S d\ 'n iscnllurgischrn VCl'ordnung(,11 
(Stl'C lIgc hllcht illl 1.;111111') rort (10, Hi m . n cr lI erall sgcbcr prarrer 
]1 tI fila gt' l IJrill ~t uHI'!' ~ l itt.ci lll ll {.:'l'n ~A lI s \'f'rgilllg(,lIrll 'I'agen", 
I,in'henlmehuusziigf' ( IU, 7. H/!l ), ('in rn A llf~ilt1. iihe'r dip 'l'otcnhufl' 
in Birstcin (10, 10) unil nhpl' AusWal1(\{, l'lIn~PII a il S IIpr dOl'ti~f'1I 
liegend (11 , 7/8). 

1174. Ui e lI oll11:tt. Gcschichtli che 1111(\ hcimlllkulldl ichc BIHt.t4·r lh'r 
$onlicrn.llleill lng B I' i I 0 It des Vcrcins fU r (:eschi cll tc uud Altpl't.III11S
hnde Wcst'falells . Gl'atisbeilnge zlI r SJ.ll1crHi.ndcr Zcitllng. Schrirt
Icitung: Prllses Dr. Lcincwcber in Brilon. 3. Jg. W20, !r. l - 12. 
Dic nach dem Kricg wicdcr tlllfgelcbtell Bliittcr berUcksiehtigen da ~ 
ga nze :lIte IIcrzogtum Westfnlen. Wegen dor ZugchHrigkeit :':11 

II c:-:scn-Darmstadt IInd Nachharscha1t vou Wa.ldcck finden si ch ge
l e~r ntl ic h nns l.lngchcndc Anfsa.ize: 'l'h. n ii the r , Stcl1 crc intreilmngclI 
illl Gl'n nde A:-:singha.lI scn (NI'. 4). - Lor. Vii Ilm e c k o, Geographic 
IIIlll Gl'schichtc del' Fl'cigrnfschaft Diid inghal1scn (7. 8). - Studiell
rat ,I os. Bnthel' hat 1920 im r erl ag del' Josefsdruckerci in Bigge 
('inn cmpfehlellswcrte .,G('sehiehtlichc Heimatkl1ndc des Kreiscs 
Brilon" h c rall s~e~cben. In demsclhen rarlag cl'schi(' n W22 !'\-Dc 
SurrlH.mlcr", oin II cima.lkn lcndcr fiir das kllrko lnischc Sa.ucrhLlHI 
und ,,'I' l'lI tz ll:tchlig:d l", lI ei malbl ilttc r rii r das kolnische Sau(' riallll , 
Zt'i tsrhrift sauc rl ii ndi schcr Vcre inc untl Arhcit.s~e \ll cin sc h aften 1.111' 

Plleg:c' ups heil1lu tlichen Wescns (lJ. Jahr 1!1'21 ). rnhal t lint! Alls
~t:ltttlng del' Il cfte silHl anrrgcnll und erfrischcnd. 

,17&. Fl'i edhe rge r (~ csc hlcht s bl1itt.c r. Ileft 4 (Beitrlige zur Gcschichte 
\'011 Fricdberg und der WeHenlu. ZUlU 25 jilhrigen Bestehell des 
"Ors('\lichts- nnd AltertullIs\'creins". lIerausgegeben il!l Aurtmgc 
t1rr Stadt Ii'riedhcrg) . tn t4-2 1. Fricdbcrg, C, Bindernngel 1!l2 1. 
11 , 8G S. ll ('fi. 5 (Beitriige zur Gcschichte lI . Landcskunde der Wette rau 
Ifl2-2 ), 11 , 78S. l-I crtH (W2H), 48S. - 15 Nrn . der stattlichen gutansge
staHpten F('st:-' t'hrift w:ll'rn schon t!l 14 erschirnell , Nr. I.G- '2 1 kamf'n 
1!12 t h('I';IUS, n;u'htlr l1l del' Schriftldtcr Stndtal'cit i\'ur Prof. 0 r f' h e r 

if· 



• 

• 
420 B. .zcitscllriftcn , HciJllnthlitttc r IInd IIcimatk:tlollcler. 

nach laugclH Kri egsdiclI st gliickli ch hci mgckchrt war. Ails sei neI' 
Fode l' sta,mmt die Mchrzahl der Bcitriigc, die oin iihcraus Lmutes 
Bild von der Vergangcnheit FricdiJor-gs IlIld del' nil hcrcn Urngchnng, 
ilcginncnd lIl it dcr Vorgcschichtc UlUJ cn<l cnd mit dcm Wcltkrif'g, 
vcrnllscha.ll1ichcn. Eincn g .. olJon Ibum Il chmcn die Am:ziigc n,1I :-; 

del' R cu6 s cho ll Ch r o nik zur Gcschichtc des W. Jilhrh undcli~ 
£li n. Scit ,J annar UI22 crschcincn die Fricdl lCrgcr GCRchichtsIIIH.tt('1' 
rcgclmiil3ig nlle 2 hi s 4 Wocllen als Bcilage zu m .. Olicrhcssischt'll 
Anzeigcr". rOil D re h e r !-l ind ZII ncnncn : NOLle Hcilriigc ZUI' 

Lcidcnsgcschichtc YO Il Fricdbcrg 1I11d del' WeItera u im crstf'1l Rc,·o· 
lutionskri cgc 17~)2 hi s 17fl7 : tli f' angelJli che VerlJrennung des falf;chen 
I{aisers I<' ri edri ch 11. , Dictri d l Holzsch uh odeI' Tile Kolup , in FriNl· 
berg (1285): I\onigsitllldigungen ill Fric(lherg: d ie gepla nte \'rr
Icgung des I~eich s kallllllergerit:h ts "o11 S peie r na.cl l Fricdhc rg: dir 
Zcit Ludwigs Xl V. im Spicgel del' Friedhergc r Chronikcn und li ft s 
Ileht.n BlllHh~f>-Annc('korps in del' Wettenlt1 l8GG. - Dr. Fr. I( ui c rilll , 
Zur Karlographie del' \Vctlrl'illl (5, 1); dir gco logischc Liter:ltnr df'S 
Bad Na llhcilllrr qllcllell~ebictr f; (5, 6) ; Zllr Siedlllngsgeogm}}hic 
dcr \VcUerau (5, 7). K. Se hit (. h III a J1!l , Dir Entstcllllng nn ~crr r 
Ih~ ilU at (1'U.ll llll S, W<'I.lCr<l ll , \'ogrl ~ l)('rg ) (5, 8 - 11 ). - K. W. Z il l e lt , 
Vom 1\lltl s UH'trit~h in F. iltl Ir tztcll Uritte! dcs 15 . .Ihs. (5 , I- !l) 
tlnd Drehr!' iiber die l\u ll st.wr!'ke dcr LiclJ rrallcnkirchc (6 , 1). -
Allllcr Bll rg IInd Htad! II'. (F. W. Dci6, W. i"crtsch , 1\ . r,indt.) find f' 1I 
Folgcnd(! Ol'le der Wetlerau Brriicks icht igllllg: Ohf'r·Hoshach illl 
BOjiihrigc n Krieg (ag. Ul echcr 5, I - H) : Griini ngcn im 7jiih rigr ll 
I( rieg (Gg. !lechl 6 , 7) : .hHll' ul md ill Lieh (5, 8 \'on J . Schncidcr): 
Wiilfersheim (E. Gl03 5, 12) : II c ldf'll lJcr~cn (0, 12. Hl \'. J . Schneider) : 
Kaichcn (K I'eliss ier 5 , l-l) IInd I'h ilippsr ck (Dreher 5, 18). -
R. 'i'rapp , August 'I'ra.pp 18BG- L~){J7 (5, 16). - I)rch cr , Hcinwt
pllege, \'olhbildung lint! Staat (G, L). - Alfr. H oc k , Die Heichs
studt Friedberg z tl r Zeit des dreiBigj1thrigcn "ricges (li , 1- 12). -
W. D e r s ch , Ncuere Ve ruffc ntli clll1ngell ZIlI' kurhcss ischcu La ntl es
IInd Ortsgcschichte 1921- :c2 (G, 2 - 6). - ]1. .1. Eggcr s, Hie 
Flul'Ilamen del' Gcmarblllg Assellhci lll (G, 3- U). - W . .B I' C III er, 
Die Urgeschichte del' Chuttcn (G, 7). - O. 1\ U Il k el , FCllerbockc 
von Ossenheim i . d. W. (G, 7). - Lchrcr B. Sc hr ii te r , \Vi e kO llllll t 
das Hans Altl einingcn'\Vcste rbnrg in di e Bunstiidter GCllla rkllllg ? 
«(i, 7 tt. fl ). - Dr. C i e III m , Aus de l' ~Uteste n Gcschichte ti cs Klos tcrs 
llhellstadt (G, 8). - Dr. ing. L. K l' 11. ft , Zur 8U() • .J :l hrfeipr del' ~I ost ('l'
g riindung in lIbenst:uit (G, f.): "gl. NI'. 14.3 f. 

17G. };\,:\IIgelischcs GcmcituleblllU, fiir F r i C db e r g lIlId Fr icdbcrg
Fallcrbach. Jg.3 (WL7). 'I ( l!lIS). {; ( tnL!I), hi s 7/8. - Dichl , 
.Friedbergcr Sciluillute vor lOO Jahren (3, 1). - Dr. I, . Schm idt , 
Bl'itrlige zltr Gcschichte dcr Kirchcnmusik ill F. (H, 2). - Die hi , 
\' om \{alltor I"ritsch (3 , 3). - h a tz III tt H n , Faucrbach cins!. IIUci 
jetzt (3, B. 5. 7. 8 . 11. tJ. , L 3). - I<l eiJcl'ge l', l{cfol' lIlatiolls
dCllkm1tlc l' in del' Stadt F . (0, 4). - Z'Ltz maJlII , Hi tll tll clshl'i('f(' 
(8, 4). - D i c hi , Die Ocks tiidtel' lInd die IllUlCrisC'h e Bewl'gllllg d{'s 
W. Jhs. (3, G). - I) i e hi , Dic drei Wappen ill de l' Bll rgk irche (n, 
6. 7). - n i c hi , Die F.infiihrung (l er Hcformation in del' StaJ t F. 
(3, 7). - D i ch I , Die E illfiihrnng del' Heformatioll in del' lI'e rrscha l't 
Burgfri cdhcrg (3 , 8. n. Il). - Di e hi , Das Friedbergcr Lehre r
semina!' eine Festgabc Ludcwlgs I. ZUIII Hefo l'llllltionsjllbila ll lll l817 
(n, to). - Die h I , DcI' cl'sle Pfal'l'CI' del' 1766 nac h HuBl:lIlJ ails-
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~cw<tndel'te n Hesscn (·1, I). - Di e hi , Die Opfer des I'cs tjahrs ltjiJ5 
(4, L). - Di e hi , Die El'offnung des Gotlesdiellstcs ill del' Hospihtl. 
ki rehc, das Heforlll ;ttiolll;~esc h cnk von 1717 (4, 2). - K I c her g 0 I' , 

AilS dOli altell I' rotokollbiichcrn des cv. Kirchcllvorstundes (4-, 2). 
- Dic "Erl clJlli sso dc!; Burgpfa l'l'cl's Rei chard in Ungal'n (4, U. 5). 
- Beschrci bllng del' 178!3 :lugebrochcncu llurgki rche (4, G). - Die hi , 
Die lutheri s ... hcll Burgpfarrcr und BurgkaJ>liine (4, 7.8). - Za.tz· 
III a 11 11 , I\U S del' l"'gutcn alten Zeitl. \'01' 150 Jahren (4, G. 7. !J). -
Diehl , Zur Abschaffullg del' Bc~l ock en ill F. (4, LO). - Diehl , 
Die ordeutl. Professoren des 1'I'edigerseminars (1837- l!HS) (4 , 11). 
- Z a. tz III ann , Wer li cgt in del' F:mcrbncher Kirche begrabcn ? 
(4, 11). - D i c h J, Die luthcri schen GcisUichell \'on Friedberg von 
del' Refornwlion (15H) bis zur kirch1ichen Vcreinigung VOIl Stadt 
ulld Burg (1837) (5, 5/6. 7/8). 

477 . ~'risC'llllllr! 9. - 11 . Jg. U}20- W23. - Vier Bndillgee Sagell . 
Aus dum N:tchlasse August Nodnagels, rn itgeteilt von Hr. Kar! 
E ssc lborn (n, 1. 2). - F. Dreher , Franzoseu in Friedberg 
(! ' .3). - J>farrcr Sc hr im pf , Die Klosterkirche zu llirzenhain 
(:.I, 5. G). - A. Hoc s c hen , Ulrichsteiner Sagcn (LO, G). - W. 
WUrz , J)cnges ! (LO, !l): Die lange Nacht, der Abelld des 23. Dc .... 
- Hocschcll ha,t die Schriftl citung an Lehrer C. Linck in Hullings. 
Iwin abgegcbcn. 

'178. (!uelleu nud Abhandlu,ngen zu r Gcschlchte tler Abtcl llud 
Il er .I)juzcse }' uld ll Xl. Fl1lda. Ur23. Druck der f'u.1daer Akticn· 
druckerci. XXJ I, tl70 S. - 1) ?!lux !';Chllltz, Die pfarrechtliche Or· 
ganisation del' Stadt .Icna im Mittelaltcr. 2) G. Richter, Die Plarr· 
stiftl1ng Napoleons I. fiir J e.lHl bis ZUI' Verl cgung dcs Pfurrsitzcs 
nach \Vcimar (l8 W) und die Diozesanzugehorigkci t del' Katholi.ken 
des GroUherzogtums Suchsen ·Wcinme seit 182 1. - lleido AbhulIll · 
lungen haben in erster Linic ortsgcsci1 ichUiche Bedelltung lUId sind 
dcshalb hier Ilicht n1iher Zlt wiirdigen. Dall in del' ... weitcn Arueit 
die Personlichkeit des franz osischen .Emigranten Gabriel Henry, des 
Sti£ters del' k.ttholi schen J>farrei Jcna weitergehcndcs In teresse be· 
anspruchen knnn, werdcn do ch im Zusammenhallg mit se ineI' Tatig. 
keit cin bisher ul1bekannter Urief Wielands all Goclhe und cin 
c.ioethebri ef mitgeteilt, sei uebenbei hel'vorgchobell. 1\U8 Hichters 
~o pltl n tcr griiBerel' Arbeit liher die Nellorganislltioll des Bistums 
I"ulda im W . Jh. werden anhllngsweisc die Akten tiber die BCl1l iihun" 
~e ll der siichsisch·ernesti ni schell lI erzoge \'011 Gotha..-Altelluurg, llild· 
LJUrgh:wsen, Coburg uull Meiningen um Anglicderung ihrcr katho· 
li schell UntertanclI an das HistulII Fllld 1~ \'c roffelltl icht. Es hantlelt, 
sich vorwiegend \l m Aktcn des kUI'hcS8ischcII Ministcriums dcs lu· 
n Cl' ll , die noch bei der Kasseler Begieqlllg a.ufbewahrt werden. A III 
5. November L8'~J stclltc Bischor Joh. Ad . Hicger dem GroUherzog 
Karl Friedrich VOIl Wcimar seincll Revers aus in Bezug ,lU£ die ehe
mals fuldi schen Amter Geislt und OermlJach . • 1. Freisens Buch Ober 
die ' "cl'fassnng dcr kalholischen I<irche DcutschhUlds in der Ncuzf'it, 
(WIG) liudet vieJrache Richtigstellungen. ()n bei Freisen KUl'h es~c u 
Iln iJcriicksiciltigt ist, wird del' Wunsch 11111 so lebhafter, daU H. 1':-\ 

bald bcschicdcn sei n muge, seine augekUndigte geollere Aebcit d'-lICkt' 1I 
zu konneJl . - X ILK 11 I'd i n a I Be l' It h a r d G It S t a v , Murkgra r VO II 

Baden·Durlach, Fiirstabt yon l,<'ulda, IG71- LG77. Nach mcist. lIugc· 
li l' lICklell Qucllen . Von Augustin Itiibsnm, Pfu I'I'or ZII PI' t urshcr~ 
bci Fuldil. F'ulda. W2B. XV, suo S. - Dus Tagebuch dcs I'ctcn;· 

• 



• 
422 H. Z('il~chriHcll , Hcilllalbllittcl' unu II ci ll1 itlkalcndl'l". 

burger Propsws Udo v. Hicdhcim ( W65- Hi7:J) im ~b.Ults.trchjv Mar
uurg tUld tlndcrc Archivalicn des Fuldacr Archivs sowio I,u d lmlher 
luul Wiellor f)ue ll cH hat del' Vr. in Illiihscligor Arucit durchforscht 
tlnd den Stoff zu cincm ICscllswcrLcll Lehcnsbi ld ~cfonllt, dils wci
tere Bcachtung I.J cnnspruchcH dad, cia. wi r lti!;hcr ilbcr dell ('l's tOIl 

unci cinzigclI K.tnlinal :'lUf dCIIl Abts- uud Hischorsstuhl ZII FuJda 
nul' wcnig untcrrichtet Wit rOil . DcI' 1631 gcIJorcllc Markgraf crhiolt 
uaeh sciucm Patell , dem Schwcdcnkonig, die Nllmcn Gush,\, Adolf. 
Dcm Bcispici sei ner Sticfbrudcr rolgend wurde er Sold;tt. 16(;0 Intt 
er ztlr rOllli schcn Kirchc libel' und lGli5 in dll s Hcne<likti ncrklostcr 
Hhcinau be; Schnffhnuscn. Scholl hUher wnren ihm Dom hcrrnpfriindu lI 
in Strallburg und I<tU n zugcfaJJen, dazl! karncll die Fiirslabtoicll 
KCIllI)ten ulIll f'lIhla . 1668 legtc er nuf dum Petcrsberg die Gcliibde 
ab. Auch die Abtei Siechurg wiihlte ihll zum Koadjlltor. Uas 
hochste Zicl war def Kardinalshut. Bernhard Gustavs (so hieU er 
IHlc h dern Eilltritt in den 13encdiktincrordcll) Vcrwandlen lIud dcr 
HcichshorraL v. Plittcrstlo rr bemii hten sich ill Hom mit glltum Erfol~. 
Kai ser I.copold kOlll1tc dcm Il ClIen Kardinlll ill Wien <Ias Ban'Lt 
IlllfsctzCIl. It ;7:J 109 dieser ill VlIlda cin. Ein weiteres Zicl des 
ch r~eizigclI i,il"chcufiirs tcn W:II" dio I<oadjuloric von LiiU ich. Seino 
im kaiserl ichclI Auftrag dahill un tcrnomUlCUc Hoise, di e Liillich dCIll 

FranzoscnciulluB elllrciBcll so lltc, cndele vurhUngllisvol1. Das pcr
sonliche Anschcll des Kardina ls und die Wlirdo des Reiches erlittcn 
cine elllpfi ndlicho Einbu Uc. Das koslspieligc Abenteuer gall Vcr
:mlassung zu starker MiBstillllllllng in dCIIl Kreis der FlIldaer Kltpitu
larc. Die einfl1l6reichsten Vcrtranensmi.illner des Fnrst.ablcs Plittc rs
dod uml Hicdheim 1lJlIBten ih .. e Amtcr nicdcrlcgcn. Ocr I\a rdinal 
widmete siclt nunmehr de .. inlleren Hefonn seines Sprengels lIuf dell 
Gcbictcn der Ordcnszucht und des Gottestli cnslcs. Noch cilllllul zo;; 
er auBer J~a ndes zum Konk lave !lach dem 'rode des I'apslcs l\le
lllC'ns X. 1676. rielleicht locktc ihn dalwi die Aussicht l.Iuf oi l! 
HellCS Beneficium. Die Titelkirchc S. Susaulllt in Hom wunlc ihm 
verJichcll. }~in J'lhr nnch der Hii ckkchr st:trb B('rn hard Gustav cr:;t 
~Iti .Jnhre :t It in iJammellJurg. .Ei n Licblingsplan: die duut.sclu:n 
Benediktinorkliistcr unter dcm r orsi tz F'nldas zu eiller groOen Union 
zu vercinigcn, ging mit ihm ins Grab. Al s 'I'ypus jener l'frUudcn
jligcr, die in weitgehendcr W.ci sc das Dispensalionsrccht des I'a ]lslcs 
ausllutztcn, ist er vou iihnlichcr Bedeutung wie 1( lemons August von 
Ba,yern ill l<oln 11 . a. BisWmern im Allfallg des 18. Jahrhuuderl'i. 
Die an si ch brcite Darstellung Icidet daruntcr, daB lange Bride UIlt! 

Urkuudcn in den Text mitaufgenommen sind. 
17U. }' ultlllcr I!cschl chlsbliiltcr. 1.4 .. Jg. (1V'20), Nr. 5- 1I / 12. 16 . .I~ . 

( U}21). 16. Jg. ( l fr2"2). - K. 11. Schitfer, l\1i ss ionsstlitiull des 
hI. Boniralius in ]lessen (11 , 5. 8) ; s. oIJun Nr. 377. - 'I'll. 
lla, it s, Alte Fuldaer Markbeschrcibllllgcn. XII . Markbcscb rcilHIIl~ 
ZlI \Vingcrshausclt (14, 5). XIII. Heichcnhach bci Bir~fcin (14 , t;) : 
S. 77 r. BonifaLius-, Monc!l loi !JrUJlnclI. - 1<. Fr cfKllIa, lIl1 , Fuldaer 
GrabmalkunsL vor hundcrL Jahren (14-, U). - G. Hi eht. e r , Ur
klUldliches zur Gcschich tc \'011 I< leinhei ligkrcllz ( I~ . U, Fort l:ietZll Il~ , 
L5, 6). - K. JL. Se h ii f er, F riihmit.tc lallerliclu' I< irchenpalruzinicn 
in Hessen (14, 7 u. tli, 5): Diu in den Ictztcn .lilhren erro lgroich 
uu fgenommcnc Pl.ltrozillicurorschuug ist nun auch fiil" unser Gebiet 
in Angriff genommcn worden. Seh. leg\. hier cino Grnnd lllgc, die 
vomussichtlich durch Auflilldul\ von Il eucn l,irc!tenhci lif:eIUHllllell 
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all ~gcbaut wcnlcll bllll . 011l' 1' das Ala rlinspall'ozill illlll in llisch· 
hallscn l-i . ollon Nr.117. - .I. Vo ntl c r :LII , Vor- 11 lid Jriihgcschicht.
lichc I)lIr('hgall~s \\'t.'gc ill! r"uldacr Lande (14, H/ lO. 11/12. 15 , L 2) : 
L Die AntslH\\'ia von Mainz iiber lI ochhcilll , V<teha IUleh ErhLrt. 
2. Der 01'11' ); \\'0:': \' 0 111 Vo~clsbcrg her nbnr die Milscburg na.ch li o ll 

Glcichhl'rgcn " vi IWmh ild. 3. Die Vcruindung Hcrsfcl d·Fuld t~
lIa lll lll c lh urg unil tlio Ncbcnstrccko Ha illze ll-Sch ncpfcnhof-Rodgcs
Ij'lIld a- I 'iilll~c ll. - (L L. Pi sc h cr , Einc he llo hci Marbach ? (14, 
11 / 12). ~1. Eh re Il t> r 0 r d t , Schicksalc A moncbllrgs irn Drci6ig
jiihrig('1l Kricgc (W1H - Hi46) (15, 2 . a) : Die g lcichnamigc Abhaud
lung VO II A. I'abst in den Fuld. Gcschichtshl ilttern 6, WOG, 86 rr. 
win l dll re!. /l cmnziehung nouer handschriftlichor Quellcn aus dem 
SI.wl.s:u·chiv in .Milrhurg lint! dom tadt<lrchi v in Amiinehurg gliick
lich crgliuzl .. - 'rh. M :lU S, Zur Heimat des Jl ildcbrandl iedes (15, 2): 
M. hlUt an Fulda a ls del' lIeimat des flil debmntUiedes fest gag-en
ii llcr l{llIgo (Z. Il.G. 52, 187). - J. Vonde ra, lI , An welcherStellc 
dt's Fultl a.e r DOlllos lag das Gmb des l{olligs Ko nrad I. ? (16,3): 
In del' Mitte am I,rcuzultar unter dcm FuUbodellbclag der aJtcn 
I\irche. - Hic h tcr , Dcr Plan der Errichtung ciner kalholi schcll 
lInivcrsiUit zu FttldlL itn 1n . . Jhd t. ( 1.5, .l- U/ l2. Hi, l- B) : Diose 
umfangreichc AhhandlulIg ontstand in AusHi hrung oines Vortmgcs, 
den dcr Verf. uuf der Gelleralvorsamrnlung der Gorresgcscll schaft 
1111 Herhst W20 ill FllldlL gehalten hatte. Die Ideen ei ner frcic.n , 
ausschlieBl ich unter dam dcutschell Episkopat stehenden katholi schen 
Ullivcrsit~it wurdcn Iluf del' Wiirzuurgcr Bischofsvcrsammlung J&J8 
Will cnstcn Mal eindringlich ausgcsproehcn. Als Ort <lieses Unte r
l1 chmel1~ wurde damal s scholl F uldlL a ll erster St elle genn nn t. Del' 
Plan ist heule !loch nicht :wfgcg:eIJon. - .1 . V 0 n d e ra lI , Stein
zci tli che Hockergrlibc r beim Lnnncshof im Krcisc Fulda. (15, 6). -
.1. Yond c rau , Die heutigc Sakristci Zll GroUcnlUdcr, cin Hall ail s 
der Knrolillgcrzcit ( l5, S) : Von Abt Eigi l ~cballt, b"'22 geweiht. -
M. Ehrenpfordt, Der Wi eder:.llI fball des I\ollegilltstiftes St . 
.I ohanll Uapt. zu Amoncbllrg nach dom drciBigjiihrigen l(ricge (15 , 
~J / 12) : Del' J(anonikus Konmd Hoffmanu hat tlm den Wicdcr
:tllfb:lll besolldcre ' ·en lienstc. Die ' bisher IIn benutztell Archi
"alien des Amonchurger Pfarmrchivs in " crbindullg mit den 
Aktcn des Staal sa rchi vs in Maruurg sind flcillig ausgebeutct. -
F . M;I, I k III II s, ZlIr Wirtschartsgeschichte des HhongeiJi etes im W . 
J ahrhundert ( W, L 4. 6.): AilS dCIlI Nachl ul3 des 1nL!) in Fulda, 
vcrstorbcllcn Pfarrers Ferd. Malkmus, eincs groBell Fordcrers der 
Lallliwi rtschurt. Die 110lilischc Zcrrissenhcit der Rhon und der 
~I;Hlgcl an Eisenb,t1lUen sind Illit Schuld gewesen UIl dcr " tHick
s llLntli ~kc it " der a!"lncn Hhon, dere ll wirtschaftli cher AufschwlI ng 
in fo lgedc!ison en, t vcrhiiltnismli.Big !ipiit cinsctzte. M. [,ietzc, \virt
sclwftsgeognlphic der Hhun ( HJ 1" ) scheint dcm Vcrf. unbckannL 
gchl icben -zu scin (vg l. I.. H. G. 4!J, 246). - Gr. Hichtcr , Nttch
richlell Bber <ti c St. ~Iichael s kirchc Zll Fulda ( W, 4. 7{1 2) : Fort
sctzuIIg au ~ .J~ . 12 (WU:3). Eiuwcihung: am 15. Janunr 8"'22. Wc 1'1.
vo ll fOr dio BClIl"tcil llng del' E igil -Biog:ruphic des Fu ldaer Monch :-: 
Candidus. Am SchluU wirel cin Hcliqujenvcrzcichnis !tus dcm Jl.lhn' 
J00-2 ahg:cdruckt. - IC Fr eck l1l ann , Dcr grbaucr der 1)0 111 -

dechanei (to, 5): Eiu \'crglcich llIit t1cm Propsteigeb;i.lIdc in'l'hulha 
spricht fill' cinell dem amen nach unbekanutcll Franzisk:lIIcrlUlu
JUeistcr vor Dientzuuhofcr (170'J) . - J . V 0 11 d 0 r i.l Lt , \vichl.i ~o 
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Brollzefundc all! l lainbcrg Lwi Fulda ( I ti , U), - G. Hi e h t I} 1' , Die 
Ictztc lLuldigung tlcr zur domkitpilu lari schclI Aud icnz ~l' hori g:c ll 
Orb5c haftcn \'or cincm fulda hlchcn Domdcdmlli.l'1l l7~ 1! (Hi, I" 7/ 1:2): 
Allf Grulld cinigcr Notariutsinstnull cntc im SttUll sarchi v Marbllq~. 
Die do mkapitulilri schc Audicnz war Gcri chtss taud fiir cini{;u 01'1:4 
schaftcll , die KOll vcntslchcn warcn , lItllI Obcrgcridlt rnr da s ZCIIL
gc ri cht GroUcnliidcr. Die eigcllartigcn rccht5geschicllUichclI Vcr
hUJtnissc sind sehr bCllch tcll swert. 

180. Ullcil oublilttcr. Untcrha ltungsbcilagc zur nFllldncr Zcil,lIug" . 
L. .lg. tWO, Nr. 39- 52. 2. Jg. L!J2L, Nr. 1- 52. U . . Jg . 1922, NI". 
1 --:-5~ . - G~. Lconh. 10' i."s C h e r . ~i l~ lauscndjithrigcs 'chJo~ IStcillotu 
hCl l'llidal { t , 3!J). - Fuluacr Onglllale (1 , 40 . 'lK 2, 6. (. 12. W. 
2"2. 31): Mcdizinulra t Dr. 19naz Schwarz (1 795- 1880) in 2, 12: 
Kirchenral F. Petri ( l776- 1SSO) ill 2, W : DOlllll£ilrrcr.l . A. Schmi tt 
(l80l- V3) ill 2, 22: Prol. .1. Il . AII1d (l7V1- l848) in 2, 3 l : i',.or. 
'I' h. Bormanll (1815- 73) in ~, 31. - Jo il . Ha c k , Gctlichtc ill 
Fuldaer Muudart von Medizinl.llrat Dr. Sch w:lrz-FlIhh~ (1, ·14). -
G. L. Fi s c h c r , Gcsehichtlichcs VOlll Fraucnbcrg (I, 45). - 'I'h. 
~l CL 11 S , Oas I\loster I,'uld .. , unt! die illtcsle den tsrhc Bildung (1, '11;).
Unscre Vatersladt F'ulda vor IOU Jahrell ft8'2UJ (1, 5 L. 6:2 . 2, 1-- 0). -
111 Fulda.er I:Hirgerf:ull ilien. Z.citbild ailS dell .Iahrell 1845- 1850 
(2, Ul. - G. I,. ~'i s c h cr , ll cimatl ichc \' orgcschichtc . (i'uld ,L 
latcbrosil (2, 10. 11 ). - .Joh. 11 iLC k , ?\lalLlbccrpfhHlzung nud Soidell
gCWillllll Ug ill llessc ll-Kassel und FuldiL (2, 14- 1G). - Einc Beise 
dllrchs FuJdacr Land im .Iahre 179 1 (2, 17- 21): Frischc Schilde
nlngCII eines Gottinger Slndenten von seineI' Beise nach I\ <l ssel, 
Fuldu , dem J.lllin ulld dcm Hhein, die 17!)U als "CllrlS vaterHiudi !iche 
Reisenl.l gedruckt crschiellell . - Joh. HILC k . Fulduischcr Sagen· 
schatz (2, 23). - Joh. H a. c. k , Untergegangclle Ortscharten (2, 2"J). -
E . . 1. , Ocr Vu sillleneid (2, 30) : Ermord ung Abt Berthos ]1. l271. 
ZerstOnmg von EIJersberg und Haimbnch. - If a. c k , Die BCllcdik · 
tincrpater Augustin und Plazidus Erthel [18. Jh .l (2, U3). - Or. W., 
Pror. Dr. Ostermaull (2, 34). - S., Unserc V1.lterstadt FuldlL vor 
9.1 .. hrzchntell (3, 1- 7). - R. , DcI' I'ari ser Hrlt un [Gcorg .Jos. 
Brann 17&.)- 1875] (3, J4 - 21J). - lIuJJ{lcrt Jahrc Fuldilcr l\Iu ~i k
industrio 18"2"2- L9'2-2 [Firma .I . ~ I oll ell hall er] (3, 00). - W. 11 ., 
Was eine uralte G10ckcnshlbe im Buchcnlande crr.fthlt. Zum 100-
jiihrigen Ju biHtum der PfaJTgollleindc G 1"0 [l e n I ii li 0 I' (3, 131. B2) : 
weitcr liber die l\aplanci (B, 33), di e Pfarrkirche nud derclI Gc
m:i1dc (3, 39. 50), Illvcntar v. W/4 (3, 51) lUHI das Sd i western ha us 
(S, 4G). - S., Oas Brauercigewerbe ill Fulda (3, 5L 52). 

181. Jo'uJduer Z Cit.UlIg, 51. .'g., Nr. l VOIll L Januar UI2'J. I·'es t· 
ausgabe aus AnJlllJ des 5O jli. h r ig e n Bc s tchcn s del' Fuldacr 
Aktiendruckcrci , 48 Seitcn Umfung lII it wcrtvo llcn ilcitriigcII l.ur 
Gcschichte Fuldl.ls lI , <l . (Schriftlcitullg Dr .. Johanlles Kralll cr). -
Dr. A. H up 1) C I, Dircktor des Gut.c nbcrglllusclIllls unci der Stadt. 
bibl iolhek in ~la i n z, \Vcr <l arr al s }: rfi mlcr dcr Bu chdruckerkullst 
bczeichnet werdcn ? - A. R ii h s a Ill , Pfarrcr Will hI. (l cisi, Die 
SpiUilor Fulda s. - P. Dr. I(apistran l{,o III c i s O. F. 1\1. , Dol' Ober
tritt der Fmll Landgrlllin AU IIIL \,ou lIessen ZUI" kalholischell Kirchc 
im Urtcil der zeitgenossischel1 Pressc. - Dr. J . ' " 0 n d c I' a u , Dcnk
malor :lUS vorgeschichtlicher Zcit i l1l Gebiet der Karhualluschenkung 
an dus Klosler Fulda. - P . . Ioh. Pict sc h , nas St. BoniJalius
I"oster zu l Uillfcld unci die L"uldacrDiijzcse. - l'rof. Or. G. Richt e r , 
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Il il' Fllldncr Bi:mhofs- l\onrerl'lIzcn. - Lauliwi rt s(:h .. ftsdircktor Edm . 
T r I' III tU 0 I , lJ il' 'Entwicld ll ng dor Landwit1 sl'hart, illl I(n·ise FnldiL 
in den letztcll .Ja l!rzchnt l' ll. - l\Lsgr. DecJwnL .l e s ! ii tl L, Das Urihl 
dlUl~sjah r del' ShHlt Fri!zlur [7:l·Jl. - Dl'. meli . Gustav Sc lill uide r, 
50 .Ialire "'uhlaer MusiklclJell. - llalldelskanHllcrsYlld iluls 1)1'. 

We)' 111 a r , Fiinfzigj ahl'igc industl'icll e Entwickluug Fuldas. 
'18:!. t~c lllh ji u scl" Gcsd!i cltt sIJIiiUer. Beit rii.ge zlIr Geschi(·ht.c VOII 

Golnhll ll son und Umgebuug. Schri ftl ei tlln~: F. W. I{albflois<"il, Goln
hallson. Hcilage ZUlll GelllhiLuser Tagcblatt. - J. L. Krelltcr , 
Vort ra g, gchu ltcll bei del' SchluBfeicr des 750 j1ihrigen Sta.dljubiHiums 
;till 2G. 7. 1!J20 (W21, Aug. 20., Dez. :l4.) : Vg!. oben dic Anzoigc 
VOIl Edw. Schriider, NI'. 1:l7. - Krollte l' , Goethes AufenthalL ill 
GeJnhall~en (l~):l:l , Miirz '1., mit Nllchtrag in W22, ,Juli 8.). -
1\ rcuter, NCllc re Gri lHllIclslwusen-Forschungen (W:l2 , Juli 8.) : 
N,lCh Bccht.old , vg!. Z. 11. C. 48, 234 . 

.jl:)tl. lI:ulallCI' Hcschi chtsblHHcr. None Folge, NI'. o. lIggb. vom 
lI anaucr Geschichtsverei n. l nhalt: Die Jl o lit i sc he Tiitigkeit 
lJ I r i c h s il l. JI e I' r n v 0 n H 1\ n ,l U 1 B 'Ill - 1 iJ '7 0 VOIl .or. QUo 
A p p e I. lIalHLU 1922, Verlag des .H. U. V. XlI, 70 S. - Diese 
sorgHi ltigc, klar gegliederte Mii nstei'e r Di sseliu.tion behandelt ZU Ill 
ersten Mal zlIsaIllDlenhiingend die Poli ti k U1richs Jll . al s kaiscl'li cher 
Land\'ogt in ihren Bczichungen zu I{aiser und Heich, in ih rClll 
Streben nach Meh rung und ]~rhaltung del' llauslIlacht in del' Fiir· 
so rge der tnndesverwaltll ng , del' Landfriedensbestrcbungen und 
ll lrichs Ei ngreifen in die Zunftunruhen der Reichsstadt Frankfurt . 
Die qlle llen sind zum gro3ten Tei l dem von Reimer bearbeitetcll 
Ilana.uel' Ul'kundcnbuch cntnommen. Altere Darstellllngen ii be!' 
die I{eich slandvogtei , zuletzt ein .Mi.uburgcl' GYlllna ~ ial(lrog ral1lm 
Beckers Hber die lI erren v. II llnau als Lalldvogtc in del' \Vettentll 
( UK.r2) sind in manchen Pllnktcn bcrichtigL wordcn. 

,1&1. Unllllu_i l'lches iUagmdll. Monats-BHtttcr Hi I' ll eimatkunde, i{UlIst 
Hud Literatllf. Hggb. von der Wai senhalls·Huchdruckerci Hod .Buch. 
haudJung, \'erlng Hanauer AU7.eigcr, ull tor !\li twirkung des lIamLller 
(i escili chts\'c reius 1.1 nd del' Wcttemuischen GescUschaft. 1 D2 1, NI'. l - :t 
1~ )'22 , Nr. l - l2. L923, NI'. 1- 12. - Del' HumlUer Stadtbihliothekilr 
Ill'. Httdolf Bernge s hat dieses neue Magazill - 1778- 1785 be
sland schon einmal eines - zllr Unterha ltullg und Uelchrung ail s 
der hei matlichcn Na!ur und Geschichtc illS Lcben ~erufell . Aus 
dem vic lseiiigcn Inhu lL sind ZtI Il ellllcn : fig. Wo I ff , Vorgeschi cht
liche Wnnderllllgen <lurch den L\rcis l lanall ( l - 10). - I{. '11 e i 1 o r , 
Die Hezi chungcn dol' Graren VO Il lI allil u·J\1Unzenbcrg und von Nassltu
Dillcnbllrg zlleillandcr im 10, lLnd 17. Jh. ( 10, 11 ). - Di e Mii rchen 
del' Briider Grim m \'0 11 L. I(nappert nach dem Holl ll udi schcn iibel'· 
setzt \'on Hei nr. lI eu s o hn ( I , 2). - H. Bc rn gcs , Das erslc 
Hau:wische Magaz in (2). - H. 13 0 r n g cs , Zur Geschichle des 
Ilana.ue r Ta l.Ji ~k s (4. 5). 'E. J . Zi lu lllerman ll , Del' lI anl.lll cr 
Ha tshechcr ('.". - H. B i rk nor , Zur Ausslel1ung ~ lJamtll er ~~a.yellcclI '· 
im i\Juscum des G. V. (!») . - l{, Bcrn{.:'cs , Das MuscuIII de!' 
Welleraui schcn Gcsc ll::;chart: ( l1. l:l). - Le E ss e l bol' ll , II 'L),n 
Justus Se hi i ng t 0 f f ulld sei ne Frelludscb aft mi t Aug. Nodllugel 
W. 7). - IlnL S Lii bin g , Schulgeschichtc von IIrci tenl;oru im 
Blidillgc.r Wald 168!)- 1811 (8). - H. Bc r 11 g e s , A li S cillem Halla.uer 
Urkundenf-u1H1 (3) : Resto des gr1iHichen Archivs, die unler dem 
fuBbodell des Hegicrungsgebiiudes jctzt zu Tage gekollnllell sind. -
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• 
11. BoLI , liocthc uud lIanau (1!},22, 1 at - K. I'h.l ff c r , Gc. 
schichtc der Ilalla,ulSr Simull'UlSchlllc ( ID22, 2). - 11 . S L ii hill g . 
Nicdcrrodcnb.tchcr ( i lockcll ( l tt2'2, U) IUld NicdcrrodclllJa (.>hcr Ki rchclI
g:cschichto (L923, 4,5- 1:.!). - H. Bc rngc s, lIallllllcr Ocschiitzc 
( l D2tl , 1/6). - IL rcilcr l, Dus ~ tamllll) ll Ch tics stud . med. Fr. W. 
Aubcll ( In23, 6/7). - Ed . I' c l is sic r , J~OIodwch rclI del" GmfschafL 
1I :lll1lU {1!J23, 8). - E .. 1. Z i mm e rmann , Das I\ abrollimbuch 
(Tolcngrlibcrbuch) def l,lnnaucr . jiidischclI GClIl cinde I LG32- lStH j 
(l~"23. !) . - G. Wolf f , Ober den Ursllrung des Gerichtcs Schwu.rzc lI -
1018 (1923, 10- 12). - 11 e j I cr. Die DiclI stanwcisung fiir dell NOll

sUidter Stadtschulthci6cu I(lIhl . l7UU (IO'.lU, 12). - l!J2'2 gab die 
Wcltcra.uisqhc Gescll schaft cinen die Jahre l D09- 1!)2 l ulllfllsscmlclI 
,l ahrcsberi cht hcraus mit zwe i AbhandlulIgcn: W. We n z , Da s 
Tertiiir illl Vogclsbcrg und seine BezichulIgen ZlI .tnderu Tcrtili r
abl;.lgerullgen. A. Se idl e r , Die Verbrei tnng dor cchtcn FllIU
IH 'rlClllllllschol illl frli.nki sch oll uud hcssischell Buntsandstuingcuict. 

'1H!J. ~Ieill IIc illliltl:uul. Zeitschrift filr Geschichts-, Volks- und Jl e tmat
k 111111 0. \' erlag der J lochlschclI Bucllllruckerci. Se hri rti eit llllg : 
W. Ne llhalls, ll crsfcld. 1~ t2 1 , 1!t'2"2, ID23 (Ii. B:lnd). - Nach siebf'lI
j i ihri~cr 1':ILlSC hl'grnUl'lI wi r tlas Wicderl'rschei llcn dif'scr HHittcr. -
Dr. Werner Mc ye r ' Harkhnuscn , Die Hchriftquellen zur Ball
~csch ic hte der lIcrsfchler SLiftskirehe (1. 2). - Zeichcnlehrer 11. 
1":, 1 k , Fachwc rk unt! ~~;.II'bc illl Strat1enbildc Hcrsfclds (2). -
.1. 11. ti e bau c r -Essen, Wie Dorf nnd SchloB Friedcwuld cnt
sti.lIldcn (2). - Dr. W. r oe k , Die HHgclgriibcr allf dcm Z<lllllriick 
bei liederjossa (2). - Studicnra t J. F ii r e r ! Das I(orps Ysenburg: 
und seine J iiger, insondcrhcit die Expedition des Gencrallelltnant~ 
"on Urff im Mii.rz 176D (2. S. 4). - J . H. G e b a u e r , Widders
hausen (9). - Lyzealdireklor 0 ... Se h 0 0 f , Das Lullusfest in lI ers
fold (8). - C. F r i c cl c ri c h , Haussprii cho (2. 3. 4. 7). - ,1.11. 
G c b a u e r , l3urg Hornsberg llud die Eichbnrg in der Gesehicil tu 
(4.6). - Prof. J. Vo nd e rn u, Die Ausg rabungen nn del' Stuts
kirclle zu Ilcrsfeld (5). - Dr. O. B e rl it, Fmnz Ulrich, Hersfelds 
E hrcnhii rgcr ZUIll Gedii.chtnis (6) (Eisenlmhndirekt io ll spri.isident in 
"assel, gob. 18-14, t 10L41. -' J. Vo nd c rau , Eiu merk wiirdigcr 
Grabhiigcl illll Ziegcnberg boi Asbach, T{reis Ilcrsfeld (ti). - Se h 0 0 r, 
\Vas bedeutet del' Name "Tagehcrg"? (7). - rSchoofl, Die ;\llil1·
tlcckc des l(tosters Hersfc ld (7) . - T,ingg VOII Unggcnfehl lInd die 
Errcttlln~ Hcrsfelds (7). - Das Schicks'll del' Ilersfclder lI olzsll.ul c 
(U). - W. B f c III e r , Gcrmanische Siedeluug bei Unterweisenborn , 
I\r. II crsfcld (1 0). - Br em er, Die vorgcschichtlichclI Grnbhiig('1 
in unseren Wll. ldel"ll (i t. 12. 13). [Aueh in den ObcrhessisehclI 
BHi.t tcrn W2 1]. - Inscluift der I(jrchcnglocke in (' nte rgcis (11). -
Oberstudiclld irekto r il . D. 11 a f n er, Der Frauenbcrg bei Ilers feld 
(12. 1.3) : ;\Is Erglillzung wiireu die bci Dersch, Kl ostcrbu ch liD gu
nalluten Urkunden noeh hefanzlI ziehcn. - ll auptlehrcr Th . W c i> pl c r . 
S.chriHstii cke in der Kugel dc!; Kirchlunns zu Schcnklungsfeld ( l8. 11), 
- S c h 0 0 I , UcitrU.ge zllr Ueschichte del' Ol ockengieBerfamil iu 
Ulrich ( ltJ.). - W. tlr e lll e r , Aus dcrVorzeit, dcs Eiscnhorgs (W2H, 
NI'. 2 u. li). - Gotth . Ne llmanu , ll ronzezoi llichc (intbhiigC'\ all! 
dem Mitte lberge bei lIeddersdorf, Kr. Hcrsfel d (1H:l3, Nr. G). -
N (e uhall sj, Zur Chroll ik der St:tdt 11 ersfeld (1!J23, Nr.2- 4); 
ferr. ist der Stadtkltnllllcrer Bern.hard Hos s i n g. Die Cluonik 
mnraBt die Jahrc LBLU- L866. - Lebcllseriuucrungcn eines al ten 
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Ku rh eSHell (1:J2H, NI'. '1) : Aus den 1D03 gedrllckten El'illnenl nge ll 
des Landhalllllcislcrs ill lI crsfcld L·eoHhard .M ti I J c I' (I 827- L85 1). -
Scit IVZ"2 (Mai ) lil'gt vicrtcljiihrlich del' ,, 1{loste rhotc" iJei , Nach
richtcll nil' tli{' Alitglieder dor Vcrcinigllng chemaligcr Hcrsfcldcr 
1\ 1 os! crsell ii It, r. 

480. Il cilllnf·(~lo ckclI. B('il;l~e zur Ki r c hhain cr Zeilung. Bl l~llc r 
zur I'lIege des lil·i lll al sinncs IInd del' Liche zu lI lI serem Hessclllande. 
])ruck IHul \,{'rla ~ vo n .Ittlills Sdll·ihlcl', Kirchhain LD23, Nr. L- 5. -
Die II ci llltlthl iil\(·r-BI'\\'l'gull J..:' haL ,tl wh im I<irchhainer l(reise Wunel 
gcschlagen. Ails Ih .. n hi s jd zt voriieg('lHlel1 HUi.ttcrn ist die Aufsatz
I{eihc VOII Dr. l';O Il !>tllntil1 11;t r t t t' ii llt'r di e li'amilie K i ss e I b :Le h 
a ls Beitra.g 1.11 1' I,in'hh aillf'r HI;ldt gt'sl'hiehle hervorzuheben. Di e 
Ki ssclbath knowll lt i7U ;tU :; ES I ' h w ~'g l : !la eh I';irchhain (vg!. 
'.l . H. li. 511, lau). Dl'l' VI'I'f. hat ;IIIS tll'lI An'hivaliell des l\l<lr
Lurgu l' Staatstll'chivct; l'eiclH:1l Slorr 1. 111' :-k h i lth 'ru ll ~ des Lebe lls 
wiihrend des dreifiigjlilirigcn I\rit'g-us 111 14.1 i ll tlr' ll rulgt'lldcll .I ahr
zchntell , wic cs sicl\ z. B. in dem IliO:J f'I'SdL il'IlP lll'll Human dus 
Kirchhai ncrs Eb. W. H,Lpp e l " iJel' 'i'clltse lif' Carl " (\'h l. 'I.. 11 . 0 , 
42, 15U) abspielt, verarbeitct. - I<l cinc l'e Ih,j lrii!;I' gl· III ·1l 1I ('r Vor
geschichte (I{n j"och]) und Ortsgcschichtc VOII I\irchhaill , Wohra lint! 
Ami.illcburg, ohne wcscnt1ich Neues bringell ZII wol l ~ ll . 11". W·I 
\V r c LJ er ] vcroffentlicht Allszilge aus dem Protokollbueh dc'l' I( in·h
hui]]('1' Ballzull ft (4 u. 5). 

487. Hcschich1sbliittc r fUr den Kreis J.Jaut c rhach. Begrii rldd 111 11 1 

hcrallsggb. von .i-l enn<lIlD Knodt, Obcrpfarrer in Sdllil7. . 8. J ;Ll u·g. 
(1920); 9/10 - 9. Jahrg. (192 1), 11/ 12. - Gg. Hitz , Leh ... ·r i. H. 
in Dannstadt" Adalbcl't von Chamisso ill :Mcrios, Sch lil.z 111111 io:ugl' l
rod 1806 (8, 9/10). - Stadtpf.r. 13 0 e c k it c r. Einc rranziisisl'ht' 
"Flottc" auI der Fulda {17G1] (8 , 9/10). - Stadtpfr . Se hi ii s S (J 1' , 

Balt IInd Grundsteinlegullg del' evallgelischen Stadtkirchc ZII Lalll.el'
bach [1763] (8, l1/ l2. 9, 3/4). - K II 0 d t , Die Gmbdellkmii le r i" 
tiel' Lauterlmchcr Statltkirchc. 10. Gg. Wolf v. Hothcnhan 'j' 1&:KI 
(8, .I L/ 12). - Dr. mcd. d e Bra, Bcricht des Geheimcn Mcdizina l. 
ra,ls Dr. K.iri Unum iiber die gcsllndhcitJichen Vcrh iUtnisse ill der 
Grafschaft Schlitz i. J . 1840 (8, 11/ 12. Ut 1/2). - Beitriige zur Orbi
g-csrhichtc. 38. Nicdcrmoos (8, 11/ 12). Bt!. Sundlofs (D, 1/2). -
1\ 11 0 d t , Die BlIrgen des Krci ses T~autcrbach. 4. Burg Laulcrhach 
W, L/2). - Kilo cl t , Hcitrligc zlIr Farnilicngeschichtc des Rr. L. 
W . Struth . 17. Listrn .. mn (9 , 1/2). - Gg. Hi tz, Hocl1zcitcn illl 
Schlitzcrland (n, S/4) . - Die Sagon des Rr. Lalllcrbach. 'rhcodol' 
Bindcwa ld Z UIII Gct.liichtnis neu gcsammclt von Obel'p!r. Kilo d t 
(H, 5/8. B/ 1O). -. K. E s s c 1 b 0 rn , Ein vcrgcssencr hcssischcl' E r
zithlc!". Ein Gcdenkblatt ZUlU lOO. Geburtstag Wilhelrn J li.gcrs (! J. 
11; 12). - S c h i ij s s er, Die Sallkt WClldcls- ode!" 'fotcnkirehc Z II 

J"Llltel'bnch (U, 1l/l2). ~ It i t z , Schliberlti.ndcl' Wintcrlcben Hili die 
Mittc des vOl'igen ,Ih 's. (D, 11/ 12). - Dem 3. Band In18- 21 d. h. 
tiClll G. bis ~I . • Jg. ist cin luhalt8-, Urts- tlnd Pcrsollenvcrzeicilnis 
beigcgclJ cn. 

488. Gelllcindcbl<lU de l' cvangeli sch-rcfo rlllicrtell GClllei ntl c dllr Stadl.
uHd UniversiUil:skirche Ma. rbur g:. 2.- 4. Jg:. W20- 1!}"22. ProL 
D. G ii n t h e r , WeiJlrauch in evangelischen l(irchcn (Q, 4L- 411). -
prl'. Lie. P I an n e t, Die gottesdienstlichen Gerate unserer Gell1e indc 
(2, !Jl - :J3). - Prof. D. G ii 11 t h el' , Das Grabm:d Wilhellll 11 ., Lund
grafcn von IIcssell , ill der Elisabethkirche (2, 187- 188). - 0 ii n· 

, 
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t h u r . DcI' hciligc Chrislophorus (U, 2 u. 3, in dcr MariJurgcr Se ll loG· 
kupcllc). - Sup. o. Wo I f f , Bilder ail s dcm Lehcll lInserer Gt!. 
,lIcilldc. Das SinkclI des GClIl ei ndclcbcllS 1.750- 18 17 (3, G). Die 
c\'angelische Erneuerung IHI7 - 1880 (B, ~J). - G ii 1I Lh e r , Ober 
di e Stiftskirchen von Fritzlar Ulal Hersfcltl tB, 10 u. 11 ). - Gc· 
d~ichtni s larel der fUr tillS VaLe rl and ges l.orbenclI Gliet.l cr del' Gc· 
IIIci llde (4, 12) . - Superintendent D. Wo I r r, Zum 00. GclJllrtstag 
('1,3). - I)rof. G ii ll t h e r , Die h ei l i~e Elisabcth und ih rc Kircho 
(4, I- G). - Plan ne l , Das Hoslli la] St. Ja kob (4, 7). 

<J !r.J. Hie Ui,on. Jj(. 9 (1920). 10 (1!)2 1). 11 (1112"2). - Dc .. lil e
rnrischc Toil des Ulatles ist unter der Schrifll ei tung von Karl Stnwb 
in Wiirzburg weselltl ich ausgcstaltet worden lIud bringt alls <lessen 
Fctler ort lantles· uud \'olkskundliche Beitrlige. In mehrere ll Heft cH 
besllricht T ... ehrer Gg. J-I i I g e n b c r g in Herrenbrcitungen llcuerschie
nene " Hhollliteratur" (10, 11. 11, G. 7. 10. 11 ), unter del' wir 11. 
Ih ljlpel (Hhanbauern), Leopold Huhl (Hhonspiegcl), Leo Weis llltlnt.('l 
!tllll W. Boette bcgegnen. Hcktor A. H e n s c h c I in Sh~dtlengs re ld 
widlllt't AugllsL Hcrbart, dem Dichter der "Hhankliinge" znm 70. Ge
bllrtst;t~ <l ll crkenncnde WOlic (1.0, 1 ~). II crba rL ist .ds 1IlundarL
dichtcr beachtcnswerl. II crm:llln 11 0 lS f e Id , Jcntl , wii rd igt den 
W'21 ,·crstorbcncn I':iscll a,chcr MathclHati kprofcsso( Dr. Carl 11 0 IS· 
r t} Id , dell lIcn.riJeilcr til'l' in ~ Aullll gCIl bCl·oils erschicllenell I-Whell" 
schichtcnknrte del' Hhon, eines HhonIiihrers lllld der HhonbiIdcr 
( 11 , 2). Scin AuIsatz ii ber J-l cimat, Heimatkunst, Heimatschll tz wird 
abgcdruckt. - 11 . l-I ec ht , Napoleon I . in del' Hhan ( tl , 4): Il,\ch 
Gij6ll1anll. 

·1W. Hie IIcJJ O Hcl mat. Der hei llllllkundlich on AufsiUze 4. u. G. 7. 
Heihe. lIggb. yom Heimatsvcrcin Hii ssc l s h ei m W18- 1tr21. 
Slimtlichc Anfsatzo del' tlrci orsten HC£lciten mit ih rem geflllligen 
Bildcrschmuck haL T ... ehrer Wilhelm Stu I'm f e l s velfa lU. Sic be .. 
belmndeJn 40 verschiedcUlII1ige Oebiete aus del' heimischcll Gc .. 
schichte IInd Volkskuude H . It. libel' die Erh culIng Hiissc lshcillls zur 
Stadt 14tH (4 , G), ein tlUS GicBell stamJllendes Geschiilz auf ~ I a l ta 
(4, 12), das hlaoe L~ind chcn (5, 0) 11. a. JIII 7. Hcft schildert AI 
herL Nics die L;lIIdscl ... rt DroieicJJ. Die Lnlaabc r der Heichs\'ogtci 
Ulagcn, Flllkcnstein, 113n311, Isc.nburg) sind die in Olll'ril esscn be· 
g:iitcrtcn bekanuten Familien. Ocr iibrigc Inhalt li egt dem kurhcs. 
sisehen Leser fcrner. Die gC lll ein\'c rstalldl icho Art del' J)ar~tclltlng
all er Aursllt7. chclI ist zu loucn. 

'JUI. lI ei lllatbl iitter. Beitrltge zur Ii'ii rderung: der II cimatkunde lInd 
lleimatliebe. Bcilage zur "S c h :l U III b II r g e r Z c i t Lt n gO: . FUr die 
Schriftleituug \' eraJltwoltlich : Heinhold llorner. Druck und \' crhl{!; : 
C. lluscndahl jun ., Inhaber Franz Brod ill Hinteln. Jg. W21- 1~J2';j . 
- Ein ueues HeinHttl;latt, das fUr das Schaumburger Land eitHJ 
Heihe belllcrkenswertcr Bci trage bringt. .- T~eh rcr K ij 1I i n g (1Iess.
OldendorO, Gmf Adolf Ill. VOIl Schaumburg im K:Ullpfc mit Konrad 
von Rode (1180- 1205) ( W2 1, 5. 6). - ./oh. L o w". II C,.. lI"i1hellll 
Speck (W2l , 6). - lie! . B r e h ili , Aus del' Gcschichl.c ti pr Grafsch. 
Schaumhurg ( l lt2l , 8. !») , - O. Sc hwa.hc , Ail s Hinl el ns Illi litii,... 
ri sc hcr Vcrgangenhcit (H>2 1, I O-b~) . - I'ror. Dr. Adolf J( cy ss e r , 
lIiddesclI , Aus ciuer nlt.cll Uni \,crsiUUs· und I"csiungssladt. Beitrii.gc 
zur Gcschichtc von Hin te ln (lD22, NI'. 4- 6. 10. I\. IU. H . 15). 
- lIel. Br e hm , BintcJner Wcichbilder (W2 l , 11 ). - I,ehrer 11. 
La 11 g la 0 r s t ) Die Ortsgcschichtc \'on A Igestiorf uci Itodcnbcrg alii 
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DeistC' r (1!t!"2, 2- IB). Aug. Na hr ste dt , Die mi limrischcn rer
hilltnissc in KllrhcssL'II , Lippc und SChulHllbnrg-Lippc im Jahre ISGG 
(I9:!-2, n. 10 12). ~ 1Ij('r1ehrer Web e r , Si lixC Il , Oil' Gr:lfsch .. ft 
~tL'rnberg (1lJ:l"1 , \ti 21. t!1-23, l 4) . - Pf~lrrcrl1 c rUl . Nol t('uiIl S, 
1\ \lS tlcr Cf'!>('hi,'ht(, cill cl' .. Itoll H i ntf'l ~r Fami lie ( In'lB, I ) : Omabe. 

Adolf I)" I wig , Alte Schalll11hurgcr Dod- IIlId KirchspielsprlicJlt' 
(1f)')B, 2). S('haIllIlIJll r~c r Histo ri en, Sage l) untl Miirchcn ( Ut'la, 3. 4). 
- Br. .I and L' r , I)a" Hillt('lncr I.chrcrscminar wahrcnd der L4 Jahre
seines 1I('st('I II '1I8 (1!1211, tI ) . - Die I! )()! I in '2. Anti. cr"chicncnc lI f'i 
llI11tknnde- tlf' :-< l\rei ~('!4 Orafschaft Schallllllmrg \'0 11 (Hto Wa,gell
fii h re r ist. bcrf'it ~ ill H. A ll tl :I~(' hcrausgcgebcll wonh'n (Hi ntf'llI , 
C. BUsPlldahl ). 

tin:!. 1:eit s{'ilrill 41 ('" T cr cills nir II cllll eh ('l"~ I ~ch c l~ es eh lchl.c uutI 
I.lllld cskullil e in SCli lll fl lk:lillc lI . I(('ft :\V III. IIggb. iJl1 Jahrr 19-2;; 
Will GO j ii hri ~('n Stiftung!'lfc:-<t. Schm;llbldrn, Selhstverlag drs Ver
t' ins, Druck VOII !"(Judor Wilisch. llli S. -- Di(' Ft'stschrift wird pi ll 
gelriLet durch t.· itlrll jl('~thf'ri ch t "[.>0 Jahm lI f'nnciJrrgrr Vcrf'in " 
dr!'l Vorsilzcndcn ~Iclrop. \V 0 If r. in t.i em mall IIngC' 1'II di e Na.lll clI 
August Spanmlgf'1 lint! Adolf Pisto l' verm iBt. - I' rof. Dr. W. }o'li ss
Ip' i 11 ill I lamllllr~ . II I1i.cnHl cht in ciner ll lH fangreichf'1l AbhandlulIg 
di f' Anfiin~cdcs I(oll(' ~ia. t s tiftc s S. Egidii unt! S. Erh:~rdi 
1.11 St'hnwlkaldcn (S. 5- 2H): Dir ( ; rrl n dll ll~ dcs Stiftes war lBW 
nir SC' hlell si ngclI nlld l fi lH Hi" lIildbllrghausrn gcphlllt. Die Vrr
" 'gll llg lIach Sdullalkaldcn erfolgt(' JIlI i/AlIg lI st 1 3~. Diese T'II
sachC'1I ha t 81' hOll Mf'iscn;r,a hl ill dt'l1 NCII CII Bcitrii.g(,1l '1ti (Mci uingcn 
In I4 ), !l r. kurz lI1il~ctf'ill. "'ii!'ts ll'iu wrill di l' "crw<tltnngsgeschic ht"
lir li c 1I11t! kirchCll polit i:-<c he B(' t/ r utllll'g di csC' r Griindllug am "Snmmel
heckon dcr ails ThiiringclI (Erfurt) heraugl'7.ogc ll cn gf'i stigl'lI lIud 
wirtsehaft lichon Einwirkungcn" iiherzeugend n;~chZllweisclI . 1111 Stilt 
"ieht er eine Versorgungsanstalt "0 11 Bertholds KapHinell , vi(' lI eicht 
all c!t cill c Plbnzschulc rUr t/as l{ullzl eipcl"sonal. Allf dic rechtli ch ~ 
Bcdeutllng des c:lpell :lIlllS (= vienrius) ist Ili cht ntiher ei ngcg:lIlgen. -
Archi\'mt DI". C. 1(lIctsch in MariJllrg wiil"digt B a. l tz cr Wi l hc llll 
Hmi di e Anfti.ngc dcr Reformation in Schmulkalden (S. 25- Sn): 
Del' 150G vcrsto rbclle B. Wi lhelm (hcssiscl1 cr Rcntmcister ill Sch., 
dann hennchr rgi scher Amtmann in Wasllngcn) war GeisUichcr von 
li alls aUs und i8t zucrst in seiner Vutcrstnd t L525 Hir Lll ther eill 
gctn~ l c ll , der wicdcrholt in seincm Hause wo hut.e. Er hat. ('i nign 
rrformatorischc Schriftell verfaBt, \' on dcncn nu l' eine si ch erhaJtc II 
hat.. In vier Artikel ll bckiimpftc er 1525 den dUllluligcn Pfarrf'r 
IInd A II ~usti ll e rpri or. Hecht willkommclI si lid die in der Anla.g(· 
l11itgctf'ilteJ1 Namoll studit't"ender Schmalknlllcr :Hls den Jahrcu L180 
- 1520. - AuBerdom cnthiil t das 1Icft zwei klf'i ll erc Beitr1i~tJ \'011 

Rlaats:II'chivur J)r. W. Der sc h : Einc 'I'l'l"l11illei dos Mci ningl'l' 
Frall ziskanf'rklosters in Schm:l.lkaldcn (S. 2·.1 f.) lInd L\u !O pur Ur ll s t' h 
:lis Sc!tulmciRtcr illl Stilt zu S('h llla lkll lden (S. B4- 30) : Au !ol f'illt'l1\ 
Bl"irfe Bruschs all den Schll1ulka ldrr Dcchunten gcht hcrvor, daB 
Brnsch L545 del' crstc Schu lmeiste r an del' rcrofmicrten Stift.:,;sl:hll lc ",:Ir. 

1~) f\' ~' cill c HcilHut. Blliltcr zur I'fl ege hcimischen !-;i nnr :-<. Beilage 
zum 'I'hiiringcr Hausfretllld . Sc!trirtl ei ter: Lehrcr Fritz F i s c h er , 
IlailHlorf. Il erausgf'bcl': I\rcislchrf'l'v(,l'ein Schmalknlt!e ll . L. Jg. 
(Schnwlkaldcn 192 1), 11' . I 11. Z. 2. Jg. (W2'2), NI'. 1.-.1 ~. Drllck 
tlllti \,('riag \'on Feodor WiliSl:h. - Auch ' dies ('~ ncu() II cil1l a.thlatt 
i"t Huf d ip Glcich tt ll~ Hcinw.t = V;~tcrllll1(1 g(·slillll11t. Ocr Inh :1 lt 

, 
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i ~t bunt und raumt dcr Geschichte cincn brciten HilUm oi n. AllCh 
uHIIHla rtl iche Bcitriigc fehlcn nicht. - A. P 11 C k c l , Sdnnalkaldcl' 
Sllgen (1 , 2.2,3). - A. Pi stors Anfslltz iioer die Eisen- llnd 

, St:thJinulIstrie im Krcise (vg!. Z. 11. G. 53, 14t~) wird nochrnn.l s au
~rdl'llckt (:l, 2 - 12). - Ri ssele r , Ails «cm Lobell des !'(a rron; 
I. ucas ill 'i'ruSCII (:1, 7. 8, Zeit des 3Ujiihrigen Kriegcs). - Die Holz
architcktlll' von Statlt IInu Kreis Herrschaft Schmalkaldel1. AlIszug 
am; einclll Yortwg \'0 11 Dr. \Villi . 1\1 ii I1 0 r . gehaltcn in der Hcimat
schul woehe vom W. bis W . Septem ber lfI:?-2 ZII Schmulkaldcn (:1 , 11 ) : 
vg!. obeli Nr. U40. - H. M a I S c h vcruficntlicht cine Kuhurhistorisc111' 
Novelle HUS dcm dreiBigj ii hrige ll l\rieg: n as lI i rtT~ nllln,d c h r li VOII 

Ill'ottel'odo (2, ~-12). 
~W4 . Unserc lI"eimat (Schliichtcrn ). 12 . .J g. ( W2U), Nr. IU 1:1. lB. J I-:. 

( 1921). 14 . .lg. ( HJ:?-l). 15. Jg. ( l~r23). - N~l ch l<1jl1hriger Tiit.igkei t, 
srit UI!I' f-:riimlulIg des Bl atlcs, hat Ostcrn 1!)22 t t' ilrer Gcorg 
.~·I C III III i g dir Sdll'iftlcituug nieucrgclC'gt 1IIul drill I'farrrr 11 . 
Jo' ri ~ c h k 0 I' 11 iilJerlusso lI . Dic' ullbf'~trittcnclI Vcrilienste , die gi l'll 
der hi sherige Lpil.er Hill dirgp~ 1I 0illlutwrrk erworbrll hat, deuld 
srin NaehCoJgel' an (14, S. l7 ). An gcschiehtlich r u Bcitl':igcn si nd 
w nC!\!\CIl: "Sehliichterner Sdm!sclllncnwn ;llIno llirn)" ( 1'1, 10, 12): 
BCl'ic ht. uos Pfa-I'rprs Martiu Hlicker i ll Sehliiehtcl'n. ~ Lch.-Pl' 1\. 
Wa.lll se .- Icilt ein iges aus drill ZlIlIftlllanual del' Mctzgrr in 
Schliichtcrn I G7 L IT. mit (13,5/6). - Mod.-Rat Dr. Calle r , Alt~· !; 
VO Ill Ucricht Herolz !lnd se inen tirei Diirfcrn Hcrolz , SiulIlerr. unci 
Weiperz. DcI' Fronhof des I\ loste rs Nellcnberg ZH lI erol z (l2, 
10 - 12); die Kirche in lIe/'olz nud 1I0ch ein igos VO Il sc illelll GCli cht 
(W, 1/2); Sallllcrz und scine Propstei ( IB, 3/4); IJlm bach Hlltl tla s 
I(lostc r Nellcnberg (IG, 7/ 10) : WcistulH l4t5. lIero l7.ol' WdstulH 
VO H 141.7. <'rilhstein des l fOJ vC l'storhenen Propstes KiO'1 von 
Picsport zu Sallnorz in der Horolzer L{irchc. Dor Wiodcraburuck 
der AnJzcichnll llgcn libe l' uell Propst (vg!. J\'f. It. G. 1866) ist sohr 
ZII hegrUllell. - Hell. B re hill , Filmilicngesrhichtlichcs ;Hl S dent 
l\rois Schliichtcrn ( t3, 7ftO. Il/U) : Nach dcm kurhes~ i s chen Staai$
handbuch 1839. Aus mcinem Kindcrlund (14, 1./3) : I\indcrs picle 
und -Hcintc. - W. I' I'I.t 0 se n t , Ulrich von Hnttcn. Rill Heimat
loser aus unserer ILcimat (W, 5/6) : Es ist nicht angiingig, ci ll Jahr 
nach J~ rsch ein cn von Kitlkoffs Il uttenwerk (vg!. Z. H. G. 53, 138) solchc 
1I IItten-A nfsiit-ze Zll schrei ben. Anch die gutgemcinten zcichnerisc.hen 
BcigalJen des Verf. (namentlich l2, S. 8!l) dicnoll del' Zeit-schrirt . 
ni cht znr Zie rde. C. Zinnall:-; lint! Frennd !:! photogw\lhische Mappf' 11 

. cnthaltcn cloch so schunc Bi ldcr. - Pfr. F I'i ts ch, .IakolJ Rullm:ulII 
lSU7-1S8· ~ (1/1, 1/3). - 1tli t Frf'uue hegegnC'n wir ci ncm Aursal z 
von Prof. Ug. W o I f f . I -J c i!lJa t.ge~chichte, lI eillla lliebe lIIal Vater
la nilsl icbe (W, 7/ 1O). - C all e r , A Iles von den M ii hl clI IInu _Miillern 
IInse rer .lI"i lHat ( 14, '1- 12. 1&, l ): Einc vorl.reITliche Ahhand lnng 
ii ber das Mtillcrgcworoe, wie wir sic aurh fiir :lndel'e Lall{istriclw 
III1S wiillschen ; vg!. olJell Muldfehl Nr. 300. - AIL A g ri col a" Had 
Br iickena ll . Geschichtlichc Aufzeichnungoll zur 175 j;i,hrigc·n .Iubel
feier im Sommcr U),2-2 (14, 4/1i). - E. Fr o n n d , Ulri <:h v. Hutten. 
ZUJ' 400 jtihrigen Wi odcrkehr seines Todesta,ges (l5, 2). - C It 11 er . 
Die Fnmilie Ulrichs v. liutten (15, ~). 

4~t5 . Geschl chtsbllLtfer Hir Wn1dec k ulllI ll.l'rmont. 18. Jg. ( IH20). 
nas Hert ist wieder eine Fcstsclllift., die Z UIll ~5 ji.illrigcn I{egierllngs
jllhilii ulll des "'iirSOOn I"ricu rich 1!) L8 iihcrrcicht wurde. - A. t e i ss, 
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Graf lIoi nrich del' Eiserll e nnd die Stad t Corbach (8, 4- 11 ) : 136(; 
iibcrficl der Gnlf die SlaM verlllutlich wegen der verweigcrten Bode· 
z:lIdung, gcwiihrt.c ill t' <lher spiilC'r groDe rer~[instigungcn. - E. 
Will d s c hill j d I , gin BcricIJt iiucr den Bcrgbau in W"ldeck ;IUS 

delll LB. Jh . ( I ~ p.!): rOil Bcrginsllcktor Ph . D. Wuldschmidt ctW;1 
17(i2. 1\. Lt' is s , Chrollik tier St;ult Co rlJa(' h. 11. Tcil. 1f177 lJi s 
1434 (55 8-1) : }\us tl pl' 11iI(·h triiglich auch fUr den I. Toi l bcigr. 
gC'ilcnC'1I l\nlll erkulIg't' lI "lid Bpl e~(, 1I crhcllt di e so rgriiltigc, lIliiho· 
\'0111' Arheit. des VL \' . 8<:hll ll.1.(, . Gr:lfWolradll . EinFlirsten · 
bild der I{efol'lllation (85 !tR). E. h:i.irn c r , WieGra fWolr:ullL 
zu Waldf'ck den !\ollllllcnl;lr dcs .lolI:IIIII('s Brcllz 1.'"11 I'rofclen Jesaia 
studiert (HH - 115) : Ocr jetzt. in dt' r ,\ roht('1' Bibliothek betindl ichc 
Band ist. \ ' 0 11 von H:lIldlH'ml' l'kuIIgr ll , dil' \'UII dpr Gclehrsamkei t 
dC'~ UrnfNI Z('itgC I1. 1\ . L(~ is s, W(·ill'l'I· ( 'urh:u'llI' l' DI'Hl'kf' (LW 
- l iS). - L(' iss , l.aJl(I(lsgl'sdli(·htlidle LilNatllr ( 1 ~! 1 his 149). 
Zltr Ht'ldeusnicier . I"l'llgc ist rw('h7.lltrag(!II: li' r. WiUI' , Nellcs ZUI' 

Bl'ahculi C'I'·HC'ldensni li(,I'-Fl'agl', ill der Zsch. f. l'hri :-;lIidll ' nllll fi l" 3·1 
(Um ). II-1 - I·"'. . 

/1!)(j. lI oI1ll3t1:IIII I. Bliittcl' fiir II l'i lll atgc-schichtc IIlIlI \' o lk s kIlHdt~. 
MiLleihlTl g(,1I dC'!' Orl sg rllllPc Wc i I h u I' g des VcrC'ill :-; fnr Nnss. Alter. 
tllmskuud(' IlII1I Geschichtsforschllllg. Blind 1 (1. II .Ig. Ok!. I !t'20 

Juli 1!~2"l) . 2 ( I 3). IIggh. \'. St.uli iennssC'ssor F. A.Sc4Im idl , 
1I ('rsfcld. Druck 11. \'erl. v. 11 . Zil'»CI', Wci lhul'g. (i rati sbt'ii<lgc dc!! 
",WcillJIIl'gcr ' l'a~elJlattcs ". - I". A. S e hrnidt. , AilS 'Elkerh iillser 
FC'hdclagC'1l I. (1, I. ~) : I\nspr iiche II cin richs v. Elkerhausen all d ie 
Ht adL Fr:tnkfurl., Ol;crfall anf Hodhcim \'. d. 11 . ulld IInrhcim h. 
\"ilh('l , Zf'rsWru ng tlt'r BlI!'g HOIII III Cl'sheilll, Ahfindung lici nri chs 1420. 
- 11 . Sc hwing , Ilie I,ahll . I)ic spra chlichc 'Entwicklllng des 
WOl'tl's (2, I). - 1<'. A. 8 Ch ill i d L, Wiistungcn IIIHI FlurnamclI (i, 
&/li. 7}8. H, L ~) . - L. Ilorp e l , Die Wiisll1l1gell ti er Unterherr
schnft Bcilsteiu (2. Baud , 2. il) : Diese .J\usfOhrullgen sWtZCII sich 
z. 'I'. nuf Landaus ulld I.appes (WcstfaJen ) Arbeitcn. Fiir lIessen 
siml d('mrtigo Unlersuchu ngcn dringcnd nutig, nachdelll iu Hcillwl's 
lIi slorischclll Orlslcxikon der Stoff :tllsgcbrcitct ist.. 

'1 ~17. Werr:l-Stlmmell. Zwl'iwiichentlichc Bcilagc zur "Hholl.Zcitllug" . 
Jg. 1 (I!I:!O), Nr. 1 -~5. 2 ( J!)~[), Nr. [ - 25. B (l!r2'2). 4 (1911J). 
Il r1lck tIIul Vc rln g" del' HO!~ ~ re ldsch en lI ofbuchdruckcrci, Vncha. -
I>ipsc II CII(' II VOII Professor 1> ... J csi ugh'U1 S ill Philippsthal go· 
leil.l'tl'l1 Bliitte r wullen ;:ur Wicdcrgcbnrt nud (;cs lllldnllg unseres 
Volkes ill cif'!' ('lIgcrcn 'I1 ('illlaL ticfcre WUl'zoln schlagen, Jntcres~t' 
WI'ckf' 1I nil' :tiles", was die lI eimat an Schonheit dcr Nntnr lInd 
1\!lIISt, all Wisscnsw('rtclII auf dell li ehiett'n del' r'o l'~chulIg IInd df'!' 
Imiu:,tri(', £IN 1':rzi('hulIg lint! tics Unlcl'I'ichts illl EltcrnhllllS IInd auf 
dl'U Srhlll cn hietet. - III I , lG- l 9 Teil der ~"'cslredC' des Gym
uas ia ld ircktor:-; Dr. 1\. !\ii ltl l' r iihel' die gcschichtli chc Elltwicklllng 
(1<':-; C:ymnnsiullls zu II cl'srelcl. - Mo 10: c k ani t, Ons Klostcr ill 
VlH'hn (~ , 5. ti) . - ,I. It B i (: h to I , Ein uent.seilCl' F'orscitcl' ill dC'1' 
Hhiill 'j' (2, r,) : !lcr l'ilzk Cl ltl cr PfarrC' r Ik Adalb. Hi c k c n ill 
Lllh rba ch (gf'b. L85 l in Frr ld:t). - ;\111. Go r k , Bei trUgc 1, 11 1' Chronik 
von Vacha (2, W. l7 . 1.8. I!l). - 1\. M ii 11 c h , Dus J{lostcr Kl'cllz 
b('r~ ;t o d. \Verra (2, 21- :lB). - A. NlIssballlll, Aus fl'ii hcrf'r 
ZC'iL (H, 11- 7) : A liS L:lndt'svcronill lingen. - Ilrnrrcr H I' It n tt t , 
Ein II f'xC'n prozefi ZII ~t: l dtl('n gi' fl'hl HiGS (3, 7- 1&). - A. fi ii rk • 
rach .. IInd dit' Wit'lh'rI;iufl'rhcwc~lIng (n, IU). - Vacha cr Bilr~I ' r-

• 
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namoll im Mitt.cla ltcr (3, 15). - A. GOrk , Verschwu ndcnc Ort
:<lchaften im westl ichcn NachhargciJict. VOIl Vach;~ (3, Nr. W). -
A. a ij r k , Das W:tllfahrl<.;i mcil des I-icnmlllllll s I\iillig \'on \'ach 
vo m ~G. J uli L411a (3, 22), 

498. 1\littcllllllgen des Wet.:t. I:II'('r Hesclti cMHcr ciu s. HgglI. von 
II citl !". U I 0 {d. 8. 11 eft. Wt'lzlur I D22. - Der II cwlIl'gebcl' hat 
ill dcmsc luclI ./[lilr so in ,.Wf'b: I'Jre r Goct hc- Biichlcin. Wal' schrif'h 
Goethc in und Hber We tzla .. .... " (\\"('t1.11l 1', K. Wa ldschrn idt 1!}21) IIUll 
"Gocth c lIIul Lotto" (Berlin, 'K S. J'l l ittlor 1 ~22, XII , ISH S.) (' r sdlCill f'1l 

las8("1I IInd tci lt in dif'sf'1Il IIl'fi .. Ihide \'o n (loothe , VO Il Lotle IInl! 
a.l\!' Lottclls Krei se" mit (S." I ~ ). - Fr. T,j s t , BcziphtmgclI ZlIlU 

Gorthf'krcis ( 12-- 17). - C. M 1·I.z, Dio Markell dc:-; T..~\h ll ga ll s :\11 
tl f' r OUf'I'CU Lah n '(17- 70): i\uf Gl'lLlul des Lor~ c1ler Schcnkunl,;:s
hllCh:-; . 1I. :1. Wics(>ck, 1.01ll10rf, 1,1(>1'11 , Uiin !o:, Lindr- n, I\rofdorf, 
Walgern und Loln·n. - ()JJerpfarn' l' I1 i 111111 (' I I' (' i ch , Has friihrre 
{;erichtsw('sen in del' Urar~('hilrt. Sollll :-;- Brallnfel:-; ('jB- 7fi). -
A. Se h ii 11 w c r k , EillC' 1(la~f's (' h l'ift dl ' l' vI·r1 I';pll(' II(' 1I Schijrfc' l\ ( 1 ~;7H/5) 
(75- 8'2). Die ii hrigclI Bf'itri i ~(' sind I'l'ill iirtlicllPI' Art .. 

1fJ!l. lmUe ihmgen des Yer eill '" riil' . ~r:-;dd t:ht c ulIll , ' o lkskullll f' 
Witf gens te ins. fI. .lg . ( [1 )20), HI'fj. I. 2. 13. 4 . .J ~. ( 1 ~)2 1 ), 1. 2. BI'1. 
5. Jg. (1!1:l2), 1/2. ti . .Jg:. (1!12i1), I. Politischc (,'cschicltle 'Imd Ge
.<;th£chlc des Q-/'Oj'CllitalllJ'CS ,' Dr. I\a rl ( ; r 0 s S III ann , Gm r .Johanll \' I1 I. 
VOII Sllyn .W i tt~r lls l<·ill - lIohell :-; tein. Eill Lr bellshitd :w !; tlrr Zril. dl' s 
dl'l'iUigjiihr igcn I{ripl,;:('s IIIHI I'i ll Brilrag zu r Grschichte del' Urar
schafL WiUgrnst.ein . I. 'rei l. Bis ZUlU El ntl'lU ill hl'aJldcI1 Lmr~i~ch(' 
Di f' ll ste (tJ , H/·I, 84 S.). 11. Toil. 1111 Dicllste des GroUrH I\urfiirslt'" 
(5, 1/2 , S. kf) - 15S): Der t'l'ste '1'<'11 di esel' ArI,eit, eilu' r Fl'1lrlrt 
Jl eiBigor Bellulzullg: des Witt{;onstei ncr An:hivs, ist ciue Miinslrrsciu' 
Di!;Sll rtatioll , d ie 1ll11llcherlei Bcziehunge n ZH 1\ ('£-;£';('11 Illld WaldecJ:: 
aufweist, war doc h del' Graf in hessischen Kricgsdienst.clI lIud mit 
ciner wa ltl eck ischen l'rillzess in \'cnnllhlt (lGO l - lGO!) ). Als Stall
ha lter von 'Minden-Ravensherg und Vertrauter ties GroB('n l\urfiirsl.f' lI , 
dcssen Stell vcrtrcler er wiihrcnd do!; Jlolnisch-schwed ischen Kl'iegcs 
war, gehort er auch del' prell Bischen lI nd deutschen Gcschichte :111. 
Oie Erweruu ll g tier Grafschafl l-I ol.1ClIstci n kronl.c seine I[auspol itik , 
die stark beeio tluBt war VOII del' Sicherung des I'efo rmimlen He
kC llll tni sses. Wenn die Akten des Berliner Oeh. St:wtsa rcil i\'s 
hcr:l ngezogen wordcn wiirrll , hiUle d ie Tiitigkeit dcs Grafcll :wf dew 
Vriedenskongre6 und in Mindrn-HlIvensbcrg n:iher belcnch tet wenlrn 
kli nncn. K. (; r oss m lLnn , I)ie Gnlfon \'o n S:lyll-Witt~C Il S t ci ll ill 
den K1illlpfen des 00 ji.ihrigen l(rieges (4, 1, H- Il . 27- H3. Hfl - 1 1). 
K. 11:L r I ~ 11 a. c k , Dic Witt~en s toi ll i sch c 1(l1 l' ic I1 I1lI del' Wittgc lI s tl'illPI' 
lI uf in Kij ln (4, R.4 1- 43) : Bei de ill tlN [\'11h o des DOlllf'S, dpr 
1I 0f :111 tlC' 1' Slell e dl'S Duich lll a.nnhall scs, bewohnt VOIl DOlllpropst 
U('org v. Sa.yn-WiUgcn:-;tein. - Vorgcschichlc mul JJesiedelulIg: 
Pfar l'er Th ie l icko , llic Hesied (' l tl n ~ Whtgcn ~tcin s (R, I , l - D. 
is, R, !l- ll). - E. W ii r te 111 b el' ~ , All f vorgoschichtlich('1\ SPUI'C'II 
i III \V ilt.gc lI steine l' Landc (3,"2, l - IO). - K 1-1 a rt 11 a c k , Si1chsischt· 
Einwftndornng ins Witl.gensteini sch c (3, 2, ~ l-24) . - (h·tsgrsckichtc: 
'It a rt n a c k, Oeschichll iche Na,chri chlcn \'on A r f c i d (n, I , fJ - 1 S). -
I'f:Hwr Ba u c I' in Laaspilc, Hie IJ ll kost.en dll r Laa sphcl' Orgf'1 lGfiH 
(H, I , :19 L). Dio ll iil schcrschr Stift.llng tl5 12 ] (3, n, l~-:l4 ). 
n ie I'f' st in Laasph c irn .I ahre l597 (4, '45- 18). - II :L rtn :Le k , 
Dt'r Monlslein heim Sliinzci l ll;7BJ (1, 23 r,). - '1' h ie I i c k e , I\lIrzl ' 
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Nachr;chte ll Libel" di e I{irche zu Weidelllmuscll {fl, I, '27 n. - Prr. 
O. lIill !"< hcrg , Die lliitte allf dem SchwnrzclI I'rllll l IIl1t £'rha llJ 
VO II Hospe ;n dpr UrlHa.rkllllg Wenigesha.usen (4,4 '1 r. ). B a Ill' r , 
JOhtlllllCS HOll{,IIlilrh "on I.aa sphe, Wcihbischof \'on Edll rt (11, I:! :.H . 
BG- 3fl): B. kon ll l:c 4.:inigc nnbckannte Briele ail s dell! Wilt~4' II S II·illl ' r 
Archi" verw('rt('lI . UlJcr die 'I'i.itigkeit al s Weihbischof wcrdt'lI 11111'11 
mehr IJrkumlrn w ' I'age komlllell , z. B. Schn it;>;c, Kiostc'rarchi\'(' :L, 
W!3!.: Zsch. f. thii r. Gesch. UJ (WOO), 45G f. Leider sind I'illil!!' 
sWrelH..Ie Druckfchlcr stehen gehl ielJen. - Thiclicke, I)t ' " 

ReparalisllllIs ill Wi ttgcnsteill ~!1, I., U~-20. 4, 1.,2j f. ) : Hci nl'. lI orch, 
Joh . ]1. Hei!z , Phi 1. J. Dilthey , Alhcrtini. - K Schu pp ert, na s 
Kind lII ul dic· Natur. Nach Heimen lInd Spriichen im L:ulSplH'r 
I\inderllllltlue (U, '2, 10 - 20). - LelLrcr Kroh , ErndtebrHck, Wittgctl 
st('itlrr lI a llsinschrirten (4i, I, !3- UL). S. ;luch W. AI e It n , Altc lIau8-
ill schriftcu illl Kirchspicl lIi1 chcnbllch, ;111 Sicgcrla.ntl \' , 2 (Siegen 
l!l'lH), ,10 - 5 1. - Auhang:swci8C sei hier :wf ci n Hcchtsgllta chten 
vun gl"ll nil siitzlichcr Bedelllung hillgewie~ell : Fr. Phi I i Jl Jl i, Del' 
Slrrit II tll dell WittgclIstcillcr Wll ltI , ill dp!, Vicrtc.ijahrschrift fiir 
Sozi:d- IInd Wil'tsclwftsge~chichte lG (Stutlgar! 1!):t.J), 3!) - (;n. 

GOO. 4·lt':"ichichl s hHiUcr nil' Sl:ult ulldKrtlis Wit.Ztlllh:msclI. Il emus. 
g('g(' hplI VOII Iteicil sarchivrat Dr. "J-\:arl lI einri ch Seld-fer. L. Heft: 
Die kirchlichell Altertiimcr der Stadt \\,itzcnhnllscn. G5 S. lL920J. 
1. Die grotic SI.a.dt.ki rchc. '2. Die Allllen ka.peJle IInd uic I(luso. B. 
nas ch clll ali~r Wilhelmitcnklol-l tcr, die jctzigc Kolonialschulc. 'J . Das 
T,plw lI im Wilhclmi Lcnld ostc r. 5. Diu Prioro des 1( lostcrs, Unter· 
prior, Kuslos IIIHI Ccllerar. H. Die M.ttlhias kaJlelle a ll der Briicke. 
7. Die iihrig-(, II Kapellcn . 8. Die Witzcnh ii nse r Sclllllen. 9. Wilzell
hallscns Stell ung illlle l"ha llJ del" kirchlichell Organisn tioll des .Mittel 
altol's. Onzu ein :dph:theti schcs Registe r. - Diese ve rdiensUichc 
Arbcit hti.tte au Brauchbarkeit gewonnell , welln der vr. wenigstens 
sei ne l-iau ptq ll ei1cn aJlgegeben hU.tte, die dem F,u.:hmaun hckanu t 
si nt! , aLe r der Laic gem erfuhreu mijchtc. SWrende Dl'llckfchlcr 
siud stcll en gcblieben. Einzelhciten konllcn hie r nicht aufgezli.hlt 
wenlen. Ubel' die ~Ii chllels kapelle unci das Hospital hatte mchr 
gehracht werden kiinnen (-vgl. Z. H. G. 4). Allch ilie Urkl1udcn del' 
Pfarre i sind nicht hcrangezogen. 

501. lIessen-Kllns! urn. 58 S. 1923. 48 S. 1924. 53 S. - Meister 
U b be I 0 h d e hat zum ietztcn Mal Jg. 1922 ausgcschmUckt. VOII 
dell Vollbildcrn si lid hervorzuheben die Kirche in Unterrosphe, del" 
SteinlJl"tl ch am Frauenberg, tudwigstcin unci Hunstein , die Hriicke 
in GoBfelden Ulld Fischbeck. VOIl den Aulsll.t.zen steht an erster 
XLcll e I"r. 1\ ii c h , Die KJagefigurcn an den Grabdcnkmiilerll des 
~ l ilrburgcr Lcttnermeisters (192'2, s. 2G- !37) : Ellgc Beziehungcn 
zwischcn den Grabtumben Lg. Heih ri chs I. (-r . 13(8), se iner 
Sijhtle Otto U· 1328) und Johanl1 ("j' 13J 1) in ·Ml.lrbllrg sowie des 
Gl"afen Dtto 111. von Ravcnsbel'g (t 130S) mit seineI' Gemahl in 
Adelheid ('l' 1320) in Bielefcld und dem Sarkophag von Sidoll 
in i{onstantinopel sind nnverkennbar. Der gotische Meister iiber
tl"iigt gricch ische :Moti\'e , die ihm aus del' fra nzosischcn Kunst, 
bckan nt geworden sein mogen, in den I\reis seiner A.nschallllngen, 
j.~ er lJictct IJortriitdal"stellullgen del' \'crwlmdten des Toten, wie es 
;lIlI Grahlllal Hcinrichs 1. von K. orwicson win!. Daraus crgilJt si ch 
di,' i1erstellullgszeit des I.}cnkmals fiir das J'lhr IR2!;. - 11. Ko h I
II ,~ 11 ss e ll , Del' 1~ li s .dJ()th sehrcin li nt! sciue B('ziehungen zu Kunst 

7.e itsch r . R d. &1. 28 
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nud Kunst.gcwerbe (S. 38- 42): Anchcncr Arbcit \111l 1250, vg!. di e 
Anzcige K. Wcncks ObCll Nr. 387. - 0. Sc hm itt, Das FriedlJergcr 
~akralll cntshiiu sch eJl (S. 4.3- tiG): Meister Johann vo n nHm (Wall 
dOrn) ist del' Kiinstler 148'2- 1484. - O. Berl it, Die Will ings
hiim;er Malerkolonie in nCU Crer Zeit 1880- 1914. (,jG.,-61). - u. 
K JI e t s c h , Hei nz von Liider (52 - 68) : Nach der Ilekannten Sage ist 
LUdcr ci ne dcr vo lkstum lichstcn Perstin lichkciten llcsscns. K. bringt 
nCll en Stoff herall , del' dell trC ll en Hesscn al s "eirIC del' lI1 e ll ~ch 
li chstell Hnd sym pathischstell Erscheinungcn" allftretoll HlBt. E inc 
Abbildung se ines Grabstoins YO II Philipp SoJdan in Ha ill<L ist bei
gogohcn (1' 1559). L. gchtirt vioUci cht al s unehen bli rtiger SproU zur 
Familie der LUder VOIl Loshauscn. - Dol' L7 . Jg. ( 19-23) bringt ZU IIl 

ersion Mal Bildschmuck VO Il H. R. v. V 0 1 k III <I, nil , moist StHcke an ~ 
del' .schwulm Ilnd dem Rei nhanlswllld . - Gg. K r a h 1, llbl'nstadt 
(20- 30) : Ergebnisse einer Ja nge :lbgeschlosscnen Arbeit liber din 
llhell stiidtor Ahtoiki rche, die wesWilische IInd lombardische Eiu fl iissc 
zcigt. Die Baullitigkeit spiegcJt zllgleich das kwftvolJe Regi ment 
Erzhischof AdaJbert.s T. vo n Ma,inz wieder, - l{. 11 a III :~ 11 n , Da s 
li' igurclI»ortaJ in GroBcnlindcn IlncI seine Bezieh nng zu St. Gi ll c~ 
nnd Aries (m - OH): Zuglnich c rschien illdps des Vfs, Dentschc Ilnd 
fntnzosis r,he KUlI st irn MiUelaltcr, s . ohpn NI'. H43. - 0, SdI III i tt , 
Des hI. !turns \}cllkma1 ill G:I.II -Udernhcilll (B7). - W. v. G 1'0 1m3 11 , 
]~twas VO lll Friedhofskrcuz ill Lorch (38- 39), - C. I( n Il t S c I) , Dip 
Cnsscler Bildh:tnerf:lI11i lic Herber '(40- 45) : In 4 Gcncrationen Cl'

scil eincll G l3illihaller, deren ll.ltester And l'c3s (geb. ctW:l. J 530) !liiher 
gewiirdigt wird. Wcrke von ihm sind in L<assel (am Zengha.II ~, 
Grabmal 0, Gg. v. Scholleys t 1583 nud S. Bings t 1'58 1, :1Il del' 
Brlidcrki rc!Je) , Nctze, Lauterbach und Schlitz, Das VOIl J\nott :IU

gebl ieh nieht beschricbcne Grabma.l eines Ricdesel in LllUtcrhach 
ist in den tautcrb:l.chcr Gcschiehtsbluttern 1920, lL7 J. :tbgchildct 
nod auf Johallll Ri edcsel t 1609 gedeutet. DcI' Wunsch des Vfs., 
daB die Hcrber eine zusalllffienlassende kiinstl crisehe \\'UnJignng er
Ia.hrcn moehtcn , is t durchaus zu Illl terstiitzen. - H. L II t s e h , Das 
Landschaftsbi1d des Domes zu Limburg :\, d. L. (45- 48). - Ocr 
18. Jg, 1St der Ictzte, an dem O. U b b e l 0 h cl e mitgcarbeitet hat. 
Der Herausgebe r zeichnet in ihm des M.cisters " kUnst1erisehe P er
sonlichkeit" (5t-53), in dem er besondcrs <Jas Maleri sche in se inen 
Zeichuungen und in seinen Gemiilden hervorhebt. Oor I(ijloer Alu
soumsdirekoor Cllfl S c h iL fe r zieht die Summe aus U. 's Leben uud 
Werk, wio di e Hadiorung Hud die Federzeiehnung "seinen Il ersoll
licheu StiI am rei nstcn all sgebildet" haben , wie er se inom Volk " cin 
g roBer E rziehcr Zllr HeimatIiebe" gewordell ist. Dem Kalend:lrill1l1 
sinu die all ch in bcsonderer Mappe "SchlolJ l\Iarburg" (N. n. E lwert 
L!F23) ersehienenen IInd oiuige a us einer MapllC dor l:IlHlgriiflic:hcll 
SchMsser entnolllmCllen Bildcl' beigege llcu , die ZUIll Sehonstcn srine r 
Urinclkunst gehoren. fill Zns:ulllllenhang mi t de n Seh loBbilde rn 
stcht del' Aufsat.z VOIl Fr. K n c h "Ans del' Geschichie des 1\lar
bnrgcr Schlosses" (B L- BD). Auf Grund eingchcndcr Uutcnmchnngc ll 
der Bauwerke, der Archiva li en lllld vc r a ll em der Bcehnullgen wird 
Zlllll er):lten Mule eine Haugeschichte del' i{csidcll zhllrg, die etwa, 

,-+.130 zum erstcn Mal geschiehtlich nachzuweisell i}\t, gebotell . Mit
teilnugen ilber das HoAeben sind beigefiigt. - Marga,reto B i e b {J r , 

... Die Form del' llliUelnlterlichen Grabtumbcn (39- 45) Rl1cht Ilachzu
wciscn, a.u sgehel1d vou Kiiehs Allfsatz ill! .lg.ln23, ua.B tlas \ 'or-hil t.! 
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des franzusisehcn KiiIlStl O I'~, in dossen Sehulo sieh der hessische 
Ml!i !oi tcr des Marbllrgc r LcUners gebildet hat, nicht ci n klassisch· 
~ri echi scher SarkOI)liag in Kleinasicn, sondern oin christlich-gall ischer 
Sllrkoph:~ ill Siidfrankroich gcwoson i!oi t, "dol' allerdings seinerseits 
auf cinc van dcr gricchischell KlInst des 4. Jhs. v. ChI'. wenigstens 
liir dio FigurclI inspiriert.c spiitromische Gatt.lIng zlI riickgoht". -
D. 11 0 lib a c h , Gotischc I'lastik ans Kloster EllCl'bach i. Rh. (4G 
his 61): Grah-Dcnklllalcr der Gmfen von Katzcnclnbogcn, jobt in 
dcr Moosbnrg dcs Uiebrichcr Schl06parkes. 

502. lI esslscher Ucilll:lfkalc lldc r fHr Incl. Ein Nnchschlagelmch 
unrl Hu.t.gchcr fiir die Familie in Stadt uhd Land. Hggb. n. ged ... 
in dcr lI ochlschen Hllchdruckcrei Hersfold. !lG S. - Pfarrer A. 
A I hrt'cht-Bcenhallscn , Im Dorfmuseu lII (S. 23- 27). - O. O. 
SI" h 011 C k - Widdersha.uscn, Ons Werratal-l<nli - Industriegebiet im 
I\rC'isc !l crf-\ rc ld (S. 44 50). - 'E. P a, u III s, PlatTer ill Breitenbach 
iI . 11., Die II crzhcrgkapefl e (So 53- 5G). I Beruht au f Urknnden.] -
Slutli endirektor Dr. Se h 00 f , Das Stiidtische Museum Z lI Hersfeld 
(S. Gt - G4 ). - Erzii hlunge ll lIon J. SChWll illl , 11. Huppel u. n. reder· 
zr ichnungcn \'on H. i"alk. 

50!~ . IIcl m:lt.·K:llc llde r fii r dcn X r ets SchllHllka ldc u. Jg.8 (l!r2t). 
~,(l!)2-2) . 10 (1U:23). I l (I!l24). - lIans L 0 h se , Schm:llkaldens all" 
Burhdrucker (1!t-21 , S. 2 1- 00). - Dr. W. File h s, Aus meiller "Er· 
inncru ngskolll lllode 11 ( 1021, l14 - 40). - A. P [ i s tor], Die Schma l. 
kalder SchUlzcnket t.en (1921, oH- 55). - A. J;' u e k e I , Hiller Fuchl' 
\"011 Wttll ellbllrg. Ein \'crgess{J1lcr 'I'hii ringcr Dichter ( lD22, 2L- 2.J). 
]I r i s to r J , Goethc in Sclll11nlkalden (1D22, 00 r.). - Dr. W. F u c h s, 
PcrFckt Schmalk ttldisch in ci ller halbcll Htundo (W22, UU- 42). -
A. F 11 C k c I , :Bi n Cedcnkhhtll fiir den Hellncbergischon Dichtcr 
1'. Molz [gcb. 1817) (1!1'23, 2 1- 23). - K. I'aulk e, Briefc VOII Joh. 
Gall fried Vim'ling [an den Sta.dtk :1I1tor Michael Henkel in FnJdaJ 
(l~rJ3 , :25- 40). [V. starh 18L3 als Organist in SchmaJkalden). -
Dr. med. R. 'rh. , Arth ll r .Fuckcl (l!}24 , 2'2- 25) : Ocr warm em
pfulldcne Na.chru.f eincs treueD Freundes fur den allzll frU h Eut
l'chI:Lfenel1 , der ein bcredter Zcuge seine!" henncbcrgischen Heimal 
unt! des hessischon VolkstullIs gewesen ist. - Die hier nochmals z. T. 
Illit Bildern <Lbgedruckten Aufsii,tze van Knet sc h IInd De r sc h 
siud bcrcit.s ouen (S. 4W) genannt. - Die Tanfe. Eino Hrotteroder 
Gcschichte aus dem drei6igjahrigen J(riege (lW4, S. 4G- 50): JolI . 
Hcinlumli IGS5. 

504 . Wnltlecklscher J .. :tllllcs · Kulcndcr 1921. Mongcringhause ll , 
Weigc l. - K., Allerlei a.lI s ~ l o ng e ringh iL lls erChroniken. Wert,.. 
\'011 l'ind dio Mi ttcilungen iiber eilligc Urkullden, z. B. die Stiftllng 
del' Friihmesse L3S.q, t.ht ~ Testa.menL des Priesters Ilermann Liickcl 
ail s La11llall 14!l5. 

C. Nachrichten. 
IIIs l.ori scho Kommi :olsio ll fii .. II csscn uud Waltleck. Die fU r diu 

.Jahre IfH!l bis Ifr"2'2 ausgcgebencn Jahresherichlo (23/24 und 25) 
spiegeJn di ll anUerorclenllichc Notiage wie(\er, unter def jede Wi SHCII· 

schuftliche Arheit in den vc rgnngcnen Jl.lhren litt. Ocr Dmck del' 
i.. rllldgraff'nrf'gesten Illulltc nus .Ml.lugel an Mitteln wiedcr eingesteJll 
w(>nif'lI . AlldeH.I druck frrti g(~ Arbeiten konntcn :IUS den gIrichcl1 

>!S. 
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Grunllcn nicht vero ffcntlicht wcrden. Gch. Archivmt Dr. Re i III c.
bcarbcitcte die UrkundC'T1 des 1\: 105tor5 Haio:~ lI ncl eincr Reihe VOIl 
OhNhcssischcn I';:Wstern , bis lI er 1'od scincm ri.lstloscn Eirer ein Zir l 
sat.zl c. Das von ihm hinterlnsscllc 1-1 i s tor i s c h c Or t s i c x i k 0 11 

\' 0 n K 1I r h c s s c n konnl c dank d C' r Unte rstiit zung de l' Notgcmeill 
seha-ft ril r die dcutscho Wisscnscha.ft in n ruck gegchcn warden. 
Am E ndc des .l ll hrcs 1!),2B lagen drci I,icfcfllllgen fertig Yo r. 
Ei n nOlles Unternchmcn, du s un ter Leitung von Prof. Stengcl 
stchcndc Gesc hi c htli c h ll I\ a.rt c nw c r k ist \ ' 0 11 mehrerclI 
Sci tcn in Angriff gcnollullclI warden. E inc SOlldcra bl llludlullg iibr .. 
den Mninzcr Bcsi tz in Hessen \ ' 0 11 Dr. K K l ib:t n s k y ist nahe7. 11 
ausgcdmckt. Die von Stad tarchi"a r Dr. G 11 11 d I a e h ill Kicl be. 
gOll llcne Univcrsitiitsfcstschrirt , cin Vcrzcichnis samUicher Hoch
~rhu ll ehrer der I'hilillps-Uni "crsitiit , i:4 sowcit gediehen, daB illr 
rec.htzeitiges "ErscheinclI ZUlU .l a hft ' W~7 miiglich ist. 

)'urlesulIgen iiber II cimlltgc:oIt"ili chl e. 1111 la. Ku rsus der wisscn
sr. haftl ichcn VO r! csllngen fii r Li' i1n 'l' II nd i.c'hrerinncn ZIl Mllrburg 
vom 2!J. Apri l his 27. Mai I fl2'"2 t.I'U !-:"i ' lI Gph. Al'{'hivmt Prof. 0 1'. 
1\ IIc h , Stallts:lrt hi ,,;ll" IlL I ) tl r ~c. h IIIU.! IlniwrsilHtsprofessor Dr. 
Br C III C I' ,,0 b e r h c s s i s t ' h I' 11 I' i III a t I.P ' s I' h i e h t C" VOl' . Die (; 
Doppelvori csulIgC' 1I hl'r il(:bit'hligtl' lI ill C'rst.cr Linil' die Gcst hirhh' 
der Kr('i se M;II'lltt r!-:", Kirchh:li ll , Fr:w kcnllcrg tlnd Bicdcnk opf lUld 
w:trf' 1l fo lgeml" l"m aUcll gC'gliedcrt : I, D e r s c h , ~~ i 11 f ii h r un g 1111 d 
(l ll c 11 e n k 11 11 d ('. 1. lIeitHRt.seh ll tz, lI ei mat. \llltl Denkm:lllJfleg(', 
ihre Aufgabnll , MiLtel tllld Zi cJe. Die Hcima.tgt'schi cht c in tiN 
::)chllll'. Der Lchrcr als lIeima tpfleger nnd H"i matfors(:il cr, 2. Queile .. 
IInd Be:uheitungcn der h es~ i )oi ch e ll , insbrsondcre oherhcss ischell 0,,· 
schichtc. ]1. Br e m c r : D i e vo r gesc hi c h tl i c il e n A l t e r· 
tiim e r Ob e r h c ss e ll s. I. Altere Stcinzei t. 2. J iingereSicinzcit. 
o. nrollzezeit. 4. j\ l lcrc Eiscnze il. 5. J iingC'rc l<:iscllzeit. ti. Auf· 
trctendcrRomer. Il l. De r sc h : I' o li ti s c he undl' e rrit o ria l · 
gc s c h i c h tc. TV. De r s c h: In ne r c G c s c hi c hl e. I. Vcr· 
fassungs. , Vcnvaltungs. lIUt! Rechtsgesehichtc. '1., Wirtsehaftsg(,· 
sehichte. V. D e r s c h : Ge s chie li tc d e rKir c h c , d e r Sc hul " 
tl nd d es g e i s tig e n I~ e b c n s. 1. 1{irche. 2. Unterricht. 8. Wisseu
schaft und Dichtung. VI. Kii e h : Di e Kun s td o nkm li.l e r Ma r 
b u rg s un d s e in e r Ulll ge bn ng. 1. Architektll r. 2. Pl nstik 
II IltI Malerei (Kunsthandwcrk). - Ahnliche Vorlesungell fanden in 
H oI ge i s m a r lInd Se h m a l kil. l d e n statt. Prof. 1\ il r se h n e r 
spntch ill1 Jannar IIncl Februar J924 an 6 Ahcnticn im Volkshi ldllngs. 
vercin Zll K ir e h h a in iiber Hessisehe Gesehichte. I) 

I,nndcs ~ umI Jlc illllltgeschl chte in den Schulcn. SUi.rkere HcrUck· 
sichtigllng def Heimatgeschiehtc im Untcrrieht ist wiederholt aul 
dell JahresversRlm:,"llngen des Gesehichtsvcreins, zul etzt wiedcr ill 
Fritz lur 19-22, ZIIr Spmche gekolll lllcn lI nd VOIll Ministcrium IIl1 d 
ProvinzinlschntkoUegium in hcsondercn }: rla ssen vcrlangt worden 
(vg!. Z, H. G. 49, fUG f. Ull t! 6 1, 19&). Bcaehtcn:-; wcrt, namcntlich 
wcgclI del" im SchluBsatz :tufgcstcll tcn Fordernng, ist Illlchfolgcndl'r 
BeschluB, der nuf del' II 1l1lptvc rsuIlllnlllug des Oesa.mtvcreius dcr 
dculschen Gesch ichts- II lId Altertulll s\'ereinc im September 19::!2 ill 

I) Sein obclI (Nr. fil ) a llgezeigtes Bnch ist jctz t durch das 
Pro\' illz ia.lschulko llegi lllll ill K:l sse} fiir dell Unt(' rricht i ll d(, 1I Schnl C' n 
dcs Bczirks empfohlen wordeD. 
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, Aachen gcraBt wurdc und den zustandigen Hehorden allgcJegen 
sein soUte: Die Ihwlltversallllll lung ist der Ansicht, daB in Anbe
trucht der Bedeulung dol' ~eschichtlichen Lundesku.nde Hir die }~r
kcnntni s des geschichtlichell Lellens wio fUr den WicderauIlmu der 
deutschell Vo lksku lluf uucll di e Unterrichtsvcl'wultll ll gelJ del' de ut
xchen Liinde r der Landesgeschichtc eine s tiirkere {<'orrlerung ange
dei hen lassc lI SO!ltCII , als dies hi sher geschchcn ist. Sic crwarLct 
daher, daB lJei der kilnHigen NeugestaltulIg der LehrpHine der 
Ilohercn l ~ehr;Ulstalten ci ll schlicDlich der Lehrerhi ldungsanstaltell die 
Bedeutung dcr Lanrles- nod Heimatsgeschichte stark betont werde 
und daU die kHnftigeJl r.Jehrkrafte dcs Geschicbtsfaches anch ucreits 
rur ihre Sllldicllzcit allf di e eingeheodc Bcscha.ftigung mit der Landes
uDd Heimatsgcschichte hiogewiesen werden, und daD dcshalb ein 
Nachweis dicser BeschiLftigung in die PriifllngsordulIug einbelogen 
werde. 

}lulldnrtollfor scllUng. Vom H essen - N a ssa n i s c h en W ij rte r-
o bu c h (zuJ etzt Z.B .G. 58, 180) handelten inzwischen wciter dic 

Sitzungsbcr. d. PreuD. Akademie d. Wisscll sch. 1921, 148 £I., 192'2, 
lOO ff., 1923, lGO H., 19-24. Die Arbeit hat durchgehalten 
werden konnen , wenD auch Wochell und !lonate schwerster Not ZII 

iilJerwillden waren. Die Akademie, die beiden Bezirksverbll-nde 
Kasscl und Wiesbaden und cine ganze Reihc verehrter Freunde und 
Gunner vermochten immer wieder helfend oinzugreiFen. Ein Netz 
VOII ea. 100 stlind igen nud immer auskunftbereitcu Mitarbeitern 
lilicrspannt gleichmiiBig dus ganze Worterbuchgcbiet, d. h. die Provinz 
Hossen-Nassau, das darmsUldti sche Oberhcssen, d ie Kreise Wctzll.lr 
und Wittgenstein; dazH kam die Hilfe der Seminare, cilliger Schulcn 
IIl1d der heimaUichell Presse. So konntc sogar mit der Ausarbeitullg 
cines Idiotikons filr weitere Kreise begonnen werden , VOIl dem cine 
Probe der Berliner Akademie vorgelegeD hat. Daneben blcibt di e 
gallze Sanunlung, die zur Zeit iiber 185 600 Zettel umfaBt, als 
lIessen-Nassilllisches Wortc rarchiv zu standiger Vennehrung lUld 
rerbcsserung hicr am Orte bestehen nnd jedermann zu wissenschafl
licher Uelllltzung zuganglich, cbenso der bcgouoenc, schon inhalts
nlld lehrreichc wortgeographisch(> AUas zur mundartli chen Synony
Illik . Die Arbcit zieht imlller wieder Nutzen damns, daB sic mit 
del' am Sprachatlas des Deutschen Reichs unter delll selben Dachc 
untcrgebracht ist; beidc zusammen bilden jctzt dic vom Miuistcri ullI 
geschaffene ,., Zentral stell e fiir deutsche Mundartellforschuog", in der 
spez iell unser WOltcrbuch die LeitllDg cioes Kartclls besorgt, da..'i 
all e llhnli chcn Unternehmungen dcutscher Zunge von Flandern his 
na ch SicbenbUrgen lInd den Wolgakolonlen, vom BaJtikum bis zur 
Sehweiz umlaUt. - Die groDe Bib I i 0 g r a. 1> hie zur deutschen 
Mundartcnforschung nnd -dichtung (zuletzt Z. 11. G. a. a . 0.) ist fUr 
d ie Jahrc 1919- 20 in der Zeitschrift fUr deutsche Mundarten UJ'22, 
t fT . fortgesetzt worden. Der Abschnitt "Hessiseh (und ostliches 
Nnsslluisch)" S. LD fT. stoUt 85 Nummern zus:unmell . - Von Mar
burge r Di sse rtilti o nen , dic ja Icider jetzt lIur :lllsnahmsweise 
nocJl ~cdruckt werden kunnen , liegcn aus dem hC8s isehell Dinlokt
ge lJi ct handschriftJi ch fcrtig "or: Ilcinr. So 0 s t, Studion ZlIr Dinlekl
gcogmphio NordhcssclIs, W20 rlllit IItrillb~hau.sclI bei Kasse l a.1 s 
AusgangsplIuktJ: Leouh. W i tz e I , Ili slorische Grammalik der MUJld 
art VOII Niederellenbnch [Kr. Rotcnlmrg], LD18; F'ritz Hofm 'I. IlJl , 
Nicdcrhessisches Wortcrbuch der MlUldart von Obcrcllenb'l.ch [Kr. 
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Rolenbur.s.: 1. 1022 : Karl Sic III 0 n , Die Muntlurt VO Il Lllll gCII • 
selbold lK'r. Hanall] Ilod di e Dialcldgrcllzell se iner weif.cl'Cll Um· 
gcbung, LU'22. 

Marburg. Fcrtl,lVredc. 
}'Iurnamcllforschung. Dcr VO III Ucsl.lmtvcruill dcr Dcutschcn Gesl' hi ch ts

uDd Altcrtumsvcrcinc niedcrgc'sctztc FlllrJuuncl1llusschull vc rscndct 
nRatschlligo fHr dus Sammcln von FllHnumon", wclche die It)()(j im 
Korrcspoudcllzblatt S. 279 n. vcroffcntlichtcll crsotzcD so llon. 

K1rchcnbilcher. Ober aine Ei llgn lJc des 14 . Dcutschcn Arch iv tagcs 
an dus Rcichsministerilllll des Inncrn wegon Erhaltung der L(irchcII
blither vgl. Korrcspondcllzblatt fj:) (l92l), Nr. 1/2. S. 99 f. 

lIoimatmuseen. Am n. OktolJcr 1!)2-2 tngtcn in Gie6cn di e Loiter 
IJzw. Vcrtrctcr def MuscclI i ll Kasscl, Eschwcge, FlIlda., GieUen, 
Ilanau, Hcrsfeld, Hiinfeld , MarL)Urg, ~:khm ll l knlden und Zicl;onh ui n 
Zll gellloinsuJll(.lr Besj)rech ling cl ri 111-:"1 i ch er M II SC U lll s(ragen. I)(.lr Direkto r 
des vaterlandischen Museums ZII 1I :lIlIIoyor Professor Dr. P e Jj I c I' hielt 
einell auch fill' unser GeLict Ichrroi{'hen \' ortrag Uber die wichtigsLe n 
Aufgaben cler lleimatmuseen der UC~l' II Wilrt. Es wurdc Leschlossen 
einen losen ZusammenschluB :dl er klll'hess ischcn ~ltI~)Ccn ill onger 
Fiihlung mit dOll N:tchbarlllllscclI im d:trmsliidtischclI ()borhessell , 
Waldcck und Wetz):tr herbeizufiihrcll . Vgl. clen Bericht von Ca rl 
Knetsch in dell Oberhcss ischcn Bliittern YO Il1 .lA. Oktouer 1!)22 NI'. 40. 

i\IUnzfuntl tn !Inrburg. In dell Fundamenten des Ibuses Markt 12 
Zll Marburg wmde gc)egenti ich des Neub:tues ein Miinzscluttz .tuS 

dem Mittelaltcr gefunden. Den Bemiihungen der Henen: Architekt 
Rumpf, Justizinspektor Wessel und Archivrat Dr. Knetsch gel:lOg die 
Sicherung des lo' undes, der yon cincm der hest.en Kenncl' millel· 
altcelicher Numismatik, Herm Prof. Dr. Buchenau in MUnchen, unler· 
sucht werdcn konnte, der ihn in dOll von ihm horausgegebenen BI Utto ru 
fUr Miinzfreunde veroffcntlichen w'ird. Eillc voll sL:1.ndige Auswahl 
dee hessischcn Pragungen crwarb auf Grund der gcsctzlichen Bc· 
stimmungon dllS Hessische Lalldesmuseum zu Kassel, cine vollstal1digc 
Rcihc dee hessi;>chen Dublettcn wUTtle Yon diescm der Saml1l lung des 
I1essischcn Gcschichtsvereins zu Marburg nberwiesell . 

Der Sehatz, dee sich in cincm kugc)£ijrmigcu Topfc bcfund. ist 
vcpnutlich in den Ictzten Jllhrcn des 13 . . Ja hrhunderts, jcdenfaJI ::; 
naeh 12!)8 gebol'gen wordcn. Es WMen weit iiber 1000 Stuck Bruktcllten 
nnd Dcnare. AuBcr den hess ischcn Vrllgungcn, die se incn groBtcn 
und wichtigsten Bestandloil llusmachten, enthielt der Schalz Prng-lIngen 
zahlreicher weltlicher nnd geistlichee Hcrrcn all s .Flandcrn , lIolland, 
Rheinlalld, Westfalen, Franken, 1'hHringen, S,lchsen, Provinz Sachscn, 
AnhaH, Brandenburg, Scblcsicn, Bohmcn, Ostcrrcich, Ungarn und 
Slavonicn. Viel1eicht hiingt die auffallend sta rke Vcetrctung auUCI·· 
hcssischen Goldes mit dem Handel des cinslmaligeu Besitzers in dell 
Hesitzungcn des Deutschell Onlens zllsam men. Dio hessischen Mli uzCII , 
aUes Beaktcatcn, stllmmen fIl it Ausnahme eincs StHckes, das lI cin rich 
Raspe (-r 12-17) zugeschricben werden muB, aus der Regierungszcit 
Sophies und Hcinrichs I. Au6er dell 1i.llldgrlHlichen Prligungcn au!:! 
ycrschiedcnon MiinzsUitlen - sichcr, z. T. in ~chl'iftlich bczcichllet: 
Marburg, Alsfeld, Fraukenbcq;, Biedenkol)f, Hombcrg u.fOhm - nnd 
einer Reihe VOll GemeinschaflsrnUnzen des Landgrafcn und des Maillzcr . 
Erzbischofs, vermutJich in WeLtcr geschja{;cn, fan den si ch bcsonders 
schonc Brakleaten der Grafen von Ziegenhltin, sodanll del' Mai nzcl' 
Erzbischofe (Mti nzstatte Fritzlar und Amonehurg), del' Vulder und 
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lI crsrelder Abte und kaiscrli ehc Vfcnnige aus der Wcltenlu. Der 
Fund ist ciner der fUr die ~liinz- nnd Geldgcschichtc nnscres !'andes 
wichtigstcll , di e sei t luuge gelllacht werden sind. ( Mit~eteil t vom 
IlcRs ischell LandesllluseulIl in Kassel.) 

Wettcrnucr Museulll sgcscllschnrt. Am 10. November L0'2L wurde 
in Friedbcrg die Wettenlucr Museumsgesell schnft hegrUndct, die 
gellleinsllm mit dem Gcschichtsvereill den A usbau des M useUIIIS, 
des S tadt;lI'l~h ivs nnd der Shldtbibliothek zu ciuem "Wetteraucr 
l\luseum" bczweckt. Vgl. Hessenland 35. Jg. ( l92I), Nr. 12, S. L88. 

Eine Jlu8ste IJung alter Wuud lllalcrcieu aus dom hessisehen IJenkmaJ
arehi v f<llld im Herbst W2L zu Darmstadt statt. Die VOIl den ),Ialern 
H. \'elte in Niederrumstadt Ulld O. Kiellzl c in 'I'ra isa hergcstclltcn 
NachlJ ildungcn (Pausen) zcigten 11 . a.. die groBcll zyklisehen DRr
stellun'5en des L4 . • lh.'s von Fmurombacb (lIeraklills) und I1bcnstadt, 
die Ma lcrci cn dcs L5. Jh .'s aus Ostheim Ulul Hungen, ferner Hi lder 
:\.lIS Alsfeld , GroBelldorf (!Hidingell ) nnd Lanhaeh. Der veroffent
lichto I\Rtalog zeigt ilUJ dcm Umschlag das Hild dQs hI. Clllistophorus 
ailS dcm Anfang des L4 . .l ll.'s im Dom zu Worms. 

Ucnkmal sch l1tZ. Die Ausfii hrungslJcstimmullgcn VOIII 7. Fehr. 1n-2L zu 
del' Vcrordllung Hber den Schutz von Ocnkmalcn nud Kunstwerkcn 
vom 8. M:li l!r20 (R. O. HL OLS) sind im Ministerialblatt, f. d. Preufi . 
innere Verwaltung 82. Jg. J021, NI'. 4, S. 77- 78 ahgedruckt. 

}'nllllli cuge~c'li cht sro r8dl1l ug. An dcr Univcrsitiit Giefiel1 ist von 
Gohcimntt Prof. Dr. Hohcrt Somlllcr tlnd Frail eine S t if tu n g f ii r 
Fa, llli l i e nfor sc hlln~ ClTichtct wOf{l cn . l llro G csdliW,~~tcll e be· 
lindet sich in der Universit iil sbiblio thck. Die IW S tiOIn Studilllll 
cinigcr bcstilllllltcr i"lIll1ilion im AlIschluD nn dns SOl1l1 \1cr'sche Buch 
iiber Familicnforschung lint! "ererbungslchre crwachscl1c Stiftllng 
so li nicht nur dcr Geschichte dieser Familicn dienen, sondern ist 
dariiher hinaus .. Is li tc r ar i sc h e S a mm e l s tc ll c, nicht Aus· 
kUllftsstcllc, zur Erforschung hessischer unrl andcrcr dCl1tscher Fa.- . 
mi lien ulld :weh Iiir Fa1l1 ilienforschllng i1l1 aligcmcincn bcstimmt. 
Die OcschaJt."ruhrung liegt in den Ha·nrlen VOII Dr. G. Lehnert, hEt
hcrausgeher der IIcssischen Biographicll . - Aur Veranlassung von 
Hogierungsmt H. ~ c hit r c r wurdo am 8. Miirz WOO in Danllsiadt 
cillc hcs!<ischc fami licngcschichtlichc Vereinigllllg bcgriindet. Vg!. 
die Ictzte Seite der Monulshcfto n "olk IUld Scho11 o". 

D. Beachtenswerte Besprechungen aus anderen 
Zeitschriften. 

Chr Ollik o fl , Waldccker (Z. 11. G. 50, 2G7) : A. Lciss , Geschbl. f. 
Waldcck 18 (Ul2O), 143- 117. 

I) a I wig k , 'I'agebiichcr (53, 12(;) : JI. v. Petcrsrlorff, For:;eh . z. hr;lIl· 
<l ellll .·llr. (:csch, aB (W 21), 453- 4G3. A. lI ascnclcver, Korrcs
l)Oudenzbl. UV (LV2L), S!J - VL. W. I)erseh, I<urhcssischu Eriuuc
rungen, i ll der " Didaska1i:L" (FrankIurter Nachrichh.lll) LV21, 
Nr. 17 . 18. IV. Andre. s, I-li ,1. Zsch. 125- (1!T2'2), 501 r. W. M. 
Bccker, Partiklllnrismus und I'reufientum, in " Die Gl'enzhoten" 
i~ (L02O) , 4-13. K. Esselborn, Hess. Hcilllat 2 (1n l ), 26-2(1. 



440 n. Bcachtcnsw('rtc Besll rcehungcn <lUS allderen Zcitsehrifhm. 

D o r 5 e h , KJ oslcrlmeh (52, 237. 5~, l82) : E. Scli aulS , ll islo r. rj sehr. 
20 (1!12O/2 l ), 4~7 r. ~' . Drcher, r'ricduerger Gb!. 5 ( 10'22), 20. 
W. Sfamml cr in den Dculschcn Ocsehi chlsuHitlcrn 20 (W2ij) , 
I U l f. 

E 11 I c r s, During (5U, l82) : O. l'e1ka, Monatshdtc r. I{Ull lS twiss. unu, 
S. 33U f. 

Fu c h s , Hogcrus (5U, lH:2) : F. I'hilipp i, Dcul~c h o L. Z. 4:3 (W:?-l). 
SI' . 105 l - 54. 

H c id c lb iLCh , Kassel (54 , ll:27 ) : Ph. Lfosehl , Hcsscn la ud ao ( l~12l) , 
110 f . 

ll c l m k e 11 . K nnkc l , VcroffcllUichungcn (6U, 120): 11 . M ijlcfi Illlt , 

KorrCSIJOndcnzbl. G!} {l9"lt}, 127 f. W. Brclllcr, M :lIlIlll S l3 (W2 t), 
200- 233. 

11 e rr III It n n I Pfarrarchivc (5U, t rI3): W. Dersch, Die BcsUifld c der 
hess. cVilngcl. L>farrarchivc, [{orrcs)J olldcnz lJl. G!' ( l. ~r2l), Sp. :lO7 
bis 21.1. A. Till e in den Dcutsehcn Gcschichtsbl. 20 (1!1:23), 124. 

H c rrmll.llll , Qucll en Mainz (50, 2(7) : F; Cllrschmttnn, Dctltsehc L. Z, 
4l ( l 0'2O), 737- 740 . 

.IIu ),s k c n s, Klostcrarehi vc I (v3, 1R'2) : W. HOPIJC, Mitt. ,I. d, hist. 
Lileratu r 48 ( l !f1O), Il ll r. Joh. Schuliz(' , J(orrespondeJlzhL ti~ 1 
(lW I), 182 f. K Schall s, lI isl. Vjschr. 20 ( 1U2O/2 1), 4!l7 f. 

K 11 C t s e h , Brabaut (53. 1 M'.2): A . Il f of moist er], ~eues Archi v 43 ( W2"2), 
G4 l - G·W. 

L{ 11 0 d f , Hess. Gesehlech t.erhueh (53, 1.35) : R. Schlife r, lI ess, Chronik 
II (1U22\, 2O- 3 l. 

K rat z , l.g, Ernst (53, I.h'2) : A. Dlil'l'wiichte r, 'I'heo1. Hcvuc 17, 7l- 7U. 
K ii ch , Marbu rg 1 (53, 18'1) : G. v, Below, Hist. 1.:seh. 12,J, un f. .I oh. 

Schultze, Korrespondcllzhl. 7L ( W23), SI), tl!) f. 
K ii r se h n e r , Hessischo Gesehiehte (fY.l- , 2fJ l ): Ph. r.osch. IIessische 

Zcitung, 4. Jg" UJ23, JuJi l4 , Nr. 77. 
Lo se h , Kt Wilh, I. u. Ocseh. d. Kfstt . 11. (51, UU8 11 . UI2): Axel 

v. Harnack, Deutscho Lilcr<tturztg. l U2-l Xr. G, S. 4US- 441. 
Mc y e r · Ua rkhau s e n , Corhach (54 , B77): C, 1\llctsch, Obcrhc:-:s. 

Zeitnng 58. Jg. 192U, Dez. 1.2, NI'. Z"JO, 
S c hill i I t, El" , Adalbcrt t. v. Mainz (53, 15U) : M. Sli mming, His!. 

Zsd1.1 24, 2!J3 r. A. Wcrtlling-hoIT, Suvigny-Z!ich., j.;crm. Aht., Ij t 
(W2O), '133- 435. 

So hl1l o ll , hI. El isabcth (68, 182): A. l littel'wiescr, Ilist. .Iahrb, '1U 
(1920), S6 L f . 

Sc ltw c lIl e r , Frankfurt 1- 0 (52, L(7): V. Va lcntin , lI ist. Zsch. 123 
(1920), l23- 127. J . Hashagen, Giitt. Gel.-AII '. 133 ( l!J21), ~~- I W. 

Stij l zc l , Karolingcr I\olligshof (53, 182) : E. Frh r, v. Kii n6uerg, 
Savigny-Zsch., germ. Aul. 41 (W2O), 107 - 410. 

T a n g l , Bricfe dos hI. Bonifill ius (53, tSU): w, I,evisoll , DCll tscho 
L. Z. 42 (1!12l), SI' . 6~G G2!J. 

Vc it. , Kirchc lint! Kil'chl'lIrcforlH (5lj , IM): F, 11 I'I' l'IlliWU , HisI'. 
Zseh. 124,532 1. K. Schorn buullI , Thco1. Lbl. 42 ( W2 l ), lti7 f. 

W a. 1 b e u. E b e l , 1\1., Arnsburg (53, 148) : E . Anthcs, KorrcspondcnzbL 
6U ( l921), 250 f. 

Wn.I)lll e r , TaulerbewcgulIg in 'I'hiirillgcll (5 1. , Wo) : A. O. lI cckCl , 
N. A. f. Sachs. G. 10 ( tU1U), 200- 202. 
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.I!: I' IV i d e r u n g, 

Zu den Ausfiih l'UllgCII de::! lI errn Uherste ll v. G e y s 0 (o beli 
S. ~.! fr.), die m;1' \' 0 11 tie r Hctlnklioll auI mei llcn WUlIscll ZUI' Vcr· 
fiigung gestcllt wo rd ell Silld , IHLbc ie ll fo lgelllles zu ucmerken , wobei 
id mich allf ci nige kurze Belll crkungen allgcllleiller Nalur lJeschrankc. 

Ich Ilalte cs grundslitzlich Hi .. nicht ri chtig, wellft v. G. daran);, 
daIS ~ewi sse Fii rslclI im Vcrgleich zu 1.. Wilhelm mindcrwerlige Ch.trak. 
tere gewcscn s i 111.1 , den SchluB zieht , daB ihrc Politik ni chts gc-· 
taugt habcn kOlllle; man wird wcder der sachsischcn 1I 0ch de l' Politik 
lIenog Gcorb"S von I.iineburg mit cincm Urtci Je gcrecht, tlas sich 
Icdigli ch auf die Ill cnschl ichcn E igcnschaftclI ihrcr Triigcr stiitzt: 
Chlinlktcr und sfilat-s lllaolli schc EigclI schalt cu hat man auseinandcr zu 
h.dt.en. E s knJln jcmand sehr woh l ein bedcntendel' Staatsmann seill , 
1lIlch wellll Illan ihn ILls Mensch und Charakter ablehnt. 

Ebenso verfllllt v. G. m. E. in einen Fchler, der nicht ganz 
leicht zu vermeiden ist, wenll man s ich nul' mit e i u c m Caude odeI' 
c i n e r l'ersoDlichkcit beschaftigt und nul' das fiir sie in Betracht kom· 
mcnde Aklcnmaterial kennt. Welm v. G. leugnet, daB auch fitr L 
Wilhclm di e ]nleressen seines lI essenlandes di e Grundlage seine I' Po
litik bildeten, ebenso wie das bei jedem anderen TerritorialHirsten 
entsllrechend den In leressen seines T~andes del' Fall war, so schueidct 
e r si ch die Moglich.kcit ab , di c Grundlagc fUr die ri chtigc Heur· 
tciluJlg de l" I'oli tik dieses lInd der anderen Fiirslcn zu g ewinnon. Dem 
widcrsllri cht keineswcgs, wenll ich v. G. zustillllllC, daU L. Wilhcllll in 
ho hcllI Mallo den aJlgcmeinell evungelischen lntercssen Hechnul1g trug. 

NUl" so kommt ma n aber Iluch zur richtigcn Benrte iluug scines 
\'crh iiltnisscs zu Sehweden. DCI" Veltrag vo·m Werbcn war ganz ge
will nicht. nul' ci ll SUick Pnp ie r, ein Gushw Adolf wnr vie l zu sehr 
hir ,, 1{caliHHcn", aJ s dall er tlem Landgmren anch nur di e ge ringsle 
se ine I' Verllfli cht.nngc lI geschenk t hiitte. Ocr Landgraf hat das ZUIlI 
Schadell seincr llartikl11nren IlIt-cressen im Sommer 1G8 1 zu spiiren 
bekol1llll ell , unci daB er von dlL an danach trachtetc, di e schwedischen 
"'esseln alJzuslrei fen , daran ist, gar kcin Zweilc1. Die von v. G. 
dagegc lI goltend gemach tell GrU ndc besagen ni chts j denn L. Wilhelms 
Strebcn gi ng ni cht daranl, s ich vo n Schwedcn Uberhaupt ZlI trcnncn, 
soudern nur dahi n , die drO ckendell Fessc ln abzustreifen, UI11 al s 
rreier Fiirs t nnd selhstilndiger Bundesgenossc der Schwedcn mit 
ihn Cll ge lll cinsam Zll operieren. Daher - ~llllSer meinen von v. G. 
allgeHih rten Griinden - di e wunderli che Behauptung des Laml· 
g rafen , dOll! mit dem 'l'ode Gustav Adolfs seine schwedische Bc· 
staUtUlg el"loschen sei: daher sein selbstilndiger Kriegszug im Winl-er 
1G33, vo n dem er Oxensticrna. wohlwcislich ni cht"s mi tteilte und del' 
durchaus gegen dessen In tentionen wm· ~ daber seine Bemiiilungen , 
allch die Pfalzer zu se lbstiindigen , von Schwcden uoabhangigen 
Wor\.mngcll zu vcranlassen : daher sei.ne Ve rsuche, lIlit Frankrcich 
anzukniipfon j da b er sein ,"orbehalt , die ihm zl1ged:lchte Donation 
nUl" "His ganz lIud gar nicht suiJjektcr, so ndern all erdings fmier 1I1U1 
rmnke r Fiirst lInd der Krone Schwedcn freier Allii erter" nnzulleh lll (, 11 
- lIS W. \Vie will man sonst di e ganz cigenliimlich solbstillldig.e StollulIg 
des Lundgmfcn inncrhalb des Bundos erklaren, die doch einen Sin n 
~ehabt haben 1I111B, sonst hiitto si ch c iD Manu wie I.. Wilhclm ni cht 
so vi ol Miihe darum gegebclt . 

v. G. \,enll iUt den Bcweis d.~fiir, dal! Oxens ti crna (nach meinur 
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Ansicht) das sccrotiss illlUlIl foedus uicht crust gomoint., sondcrn nur 
al s Lockmittcl gcbra ucht ha.t, IIIll den Lltlldgrafcn an sich zu fosseln. 
leh glaubc ihn uoch gegebcn zu ha hen - cinmal in dum Vcrlanf, 
den die VcrhundJungcn llahmcll: nach dcm oft erprobten Retopt schob 
Oxcnstiorna die S<~chc anf die lange Bank uud wich ihrcr cndgiiltigen 
Hcgeiuug bch'Lrrlich aus; dann in del' ganzen Lage de l' Dinge, di e 
ci ncm so scharfblickcndcn Stltatsmann wie Oxcnsti orna dcra.rtig klihllc 
PHinc wie die Obcrtragullg der Koillc r Kur allf den Landgmfcn ttl s 
ci ne ccine Utopie crscheinclI lassen 111116tcn ; nnd schliel3lich die Tat· 
sache, die v. G. iihersehcn hat, uali Oxcnsticrna nnmittcllJar na.ch den 
orsten I crnsthaltcn Verhandlungcn iiber das sccretissimulll foedus, dell 
Kommissar Engelbrecht Tylli lJeauftragte, NelltraJitiitsverhandlungon 
mit Koln einz111eilcn (Hei lbr. Bd. J S. 385). 

Unse re Anschauunge n ilher tla !o\ VerhllJtnjg des J~a ndgrafen zu 
Frankreich weichen doch ctwas muhr VOIl cillandur ab, ab v. G. lIn
giut. v. G. miBt den Verhandlunge ll des Landgrafell mit den Franzoscn 
~o gut wio gar kcine nedclltl1n~ IJci . Deal ist nicht so. Nach dom 'rode 
(Tusta.v Adolfs trat Landg ra.f \Vii helm sofo rt mit de ll Frnnzosell in VerlJi ll
dung ; a ls dann sci n Verhiiltni s ZII t Ixe nstierua tlud Schwedell die vo n 
ihm gewUll schtcn Fonnell ZII erhallcn schiell , war ihm da.s E ingehcll 
Frankrcichs :mf seine Wiill sche so unbequelll, da ll er dem Hesnche 
des fnlllzosisuhen Gesandte n Ij'ell cquicres aus dem Wegc gi ng: der 
hess ischc Gesaudte anf dem L Frankfurter Bundestagc tmt al s ent
schicdcnor Gegner Frankreichs auf. Gallz anders im folgenden Jahre 
( 1634) al s s i ch d_ic Erwartungen , die Landgraf \vilhelm auf Schwedcn 
und de ll Bund gesetzt hattc, so gar nicht crfiillten . Am 5. Fcbnmr 
nnhm del' Landgraf die franzos ische GeneraJsbestallung an IInd gc
horto seitdom, vor al/ e lll auf dem 2. Frankfurter Konvente, zu dell 
eifrigsten Fnrsprcchern Frankreichs; er betrieb jctzt die viel Ulll

strittcne Abtretnng Philippsbllrgs an Fmnkrcieh, vor der er im Jahrc 
vorhor se lbst noch gewarnt hatte: voo ihm ging damal s der GedaJlk e 
eines Hheinbundes unter franzos ischem Sehutzo nus. Der Untcrschied 
der Anschauuogen von 1633 nod 1634 ist so gewnltig, daB lIIan ~ilr 
nicht an ihnon vorlibergehcn kaoll. Wic JIlall dabei a hlougn cn will , 
daB diese Vcriinderung ein AbrHckcn von Schwcdon bcdeute, ist mir 
unverstllndJich. Das eine gcht do ch unzweidclltig ailS <Il1edclII /lervor , 
daB Schwedcn filr L. Wilhelm aufgehort hattc, di e cinzigc Macht zu 
scin, auf die e r s ich swtzen konote; die lutercssell lIessells IInd 
Schwedcns lioren iu Wahrheit ehcn doch Ili cht so parallel , wic v. G. 
anllimmt. 

Nach Illeincr Ansicht wird aber v. G. dcm La ndgrafl'll damit, 
clall e r ihn lediglich zu "dcot zltvc rHi.ssigen, auIopferndcn VcrbHllde tc ll 
Schwcdcll s" IIHtChen wiJI , iiberhaupt ni cht, gerccht j er untcrl'cit lLtzt 
ihn . L. Wilhelm wa.r eine viol selbstalldigcrc Nahlr llnd ei n sehr vicl 
kliigerer Stantsma llJl. Scin AnschJII6 an GUStlLV Adolf W30 war cine 
Tnt vou lluBerordcntli cheni :Mute und groBer Kiihnheit.. E r vmr alJer 
keineswcgs gesonlle ll, si ch Schwedeu mit Ha.uL uml Haaren ZlI vcr· 
~chrcibcn . Sobald cr urku nn t hatte, wie der Konig da il Biindllis hand
hahte , war er cntschlossen , Abhilfe ZlI t-Icbaffen. ~Iit der glc ichon 
Srhllrfe 1111(1 S icherhcit hILt Cl' den 'J'od des KOlligs al s dCII hierzu gu
eignetell .Momcnt erk alln t Ulld keincll AlIgcnbli ck gczogert, die ihm 
uncrtra£lich gewordenell fesseln Srhwedens iLbzlIstreifcD , das auf 
se ine h c~sischen Interessen nicht d ie notige ltii cksicht naluJI - lli citt 
otwll, Ulll da.s 1I0chma1s zu betollen , um si ch VOII Schwedell zu Ircll11cl1 , 
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sondcrn nul' lUll siI'll Schwctl en gcgenii ber sclbstiind ig zu machen ; er 
wollte kcin subjckter I!'(inst, sondern eiu freier Altiiertcr ti er Krone 
SchwcdcllS scin. NcbclI Schweden t.ra ten jetzt no eh andcre Ma.chte 
in den Kreis seiller Bercchllllllg: Frankrcich und danll nuch Holland. 
\'011 FnUlkreich ist ouell schon die Bede gewesen j iiber seine Be
zichungen zu lI ollaud wisseft wi r Icider nicht genug. Nu r das ist 
gcwill, d,lll cs sei n bcsti.indigcr Wunsch war, Holland ZUlU Anschlull 
,m den Buml 7,11 "ewc~ell , cinen Plan , den OxcnstiCrll<L selbstversUind
li ch nicht hi lli~l.t , - tins war lII it der Stc lJu.ng Schwedens al s filhrcnde 
Macht illl lIuml l' schlf'l'htenli ll gs nicht vercinhar. r. . Wilhelm hat 
;ther an <lit 'sem (iptiallhll ft' st~f' hal tell . lm folgcmd"'l Jahre ist er 
imlllcr wioder dara,lIf 7. lI r iick ~t'I\olIlnH'I\ , mil l a ls (I Xl' II Sli('t'lla 11;14 ·11 wi4' 
\'or sich ahl chllclltl \'4'l'lIlt, 11 , ha t ('I'dI' ll (:t'tiallhll ~I'haht , d4' II lIi l'<l4 '1'
s1lchsischen _ lI nd titm wl's!fiil bl' hl'1I I\n' i:-; lII il 111, 11 :11111 11111'1·11 pi ll/ ' 
All ia nce ZII \'e rciu igcll . J) .... L;l1Id~ raf 1'l'sl·lI l'i lll. Il il'r wil' iilH'l'ull 
a ls ei n durchaul; l;c llJ l; liilllli~c!' I'ol il ikrr, d ~'1' wpi l t'lIlrl'lIII i ~: I., sidl 
lcdiglich ills Gcfo lgs m<lnll Schwcdl'us ZIl Hilll. , .. . Wa n '" dil' all \.! I ' ll1 l' i ll ~'1I 
evangcli schen inlercsscll , itlJcr 1111('11 ~w ill e lu'ss ist'hl' ll II:l ll il, II I:II'l '1I III 
Icresscn mit Schwedl' 1l allein nil'll t Inchr ZIl seh il li'. I'II , sn IIIILtlII l dml 
Ziel lll iL Hilfc andcrcr Mih:htc erreicht WC!'dPII , lIoll alld oti!'!', W I'I1I1 

cs sein mullte, aurh Frallkreich. Has si ml GCtl:ll1kt'll llIld Zil'l l', d;I' 
seineI' knhncn 'I'atkmft l1HlI sci ner ga nzen I'ersii lll idlhit, durdl :HIH 
cntsllrcchcD, in dcren Hoc!tschiltzung lint! A chhlll~ jl' ll 111i('h 111 it, \' . I: . 
eill s wciU. 

LUhcck. I{ r 0 I. Z S t' h 11111 r. 

Nachricht del' SchriftleitulIg. 
Die oben untel' NI'. GO IlllgokUndigle Bcsprcchung \'0 11 11. Ht'illll'rs 

Ili sto rischetll ()rt slex ikon fiir Kurhcssen (Vcroffcntlichtln~clI dcr Il istlll'. 
Kornm il;sioll XIV. Mllrhurg, Elwert I V-lU), von dcm bis jcl.zt. U Lil,fl' 
rlmgCIl ,H1sgegcben sind, wird el'st n:leh Abscltlu6 des Gan7.C1I \'U1';I1\ :->

sichtl ich irn niichsten Heft der Zsch. el'schei nen. 
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