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Biicher .. uud Zeitschriften .. Umschau. 
Zusammengestellt von Erste m Bibliotheksrat Dr. Is r a 1\1 in Kassel in 
Vel'bindung mit Archivassistent Dr. Ho e 'r ge r in Marburg, Bib1iotheks2 
direktor Dr. HopI in Kassel , Staatsarchivdirektor Dr. Knet sc h und 
StudienratProfessor K ii r s ch n e r in Marburg, Staatsarchivdirektol' i. R. 
Geheimmt Dr. Redlich in Diisseldorf, UniversitiLtsprofessor i. R. Geheim
mt Dr.- Schroder in Gottingen, Bibliotheks rat Dr. St ruck und ZoJI-

. direktor i. R. Wo r i n g er in Kasscl. 

v 0 r b e 111 er k u 11 g. Da die wirtschaftlich'en VerhiUtnisse zu g roUter 
Sparsamkeit zwingen, so muJ3te di e im vorigell Jahre angekiindigte Be
sprechung der einschlagigen Universitatsschriften aus den Jetzten Jalu:ell 
zwecks Raumersparnis zluiickgestellt werden. 

NB! Del' vorj1ihrige Literaturbericht befindet sich nicht in del' 
Zeitschrift, sondern in den "J\I[itteilungen an die Mitg1ieder des 
Vereins", Jg. 1926/27, Seite 101 180. 

1\. Besprechungen ' und Nachweise. 
I. Bttch e rkunc1e, Arch i ve, Biblioth e k en. 

1. Historische llelletl'istik. Ein kritischer Literaturbericht, hemusge
geben von del' Schriftleitung der "Historischen Zeitschrift". MUnchen und 
Berlin, R Oldenbourg, 1928. 54 S. br. 0,60 .JUt. 

Unter diesem Titel faJ3t die genannte Schriftleitung sieben Be
sprechungen zusammen, die namhafte Historiker den sattsam belmnntell 
Biichern von Eulenberg (Die Hohenzollern), Hegemanll (Fridericus, 
Napoleon), Ludwig iBismark, Napoleon, WiJhelm n.) ' und Wiegler 
(Wilhelm 1.) gewidmet hab en. Eine Einleitllng von Prof. Dr. SchtiBler
Rostock weist eindringlich undiiberzeugend auI das Gefahrli che dieser 
Literatur hin , die ihre Blicher im wissenschaftlichem Gewande hinaus
gehen lassen, ohne die leiseste Ahnung von ernsthafter, nnvoreinge
nommener Geschichtsforschung und ihren Vorbedingllngen zu hab en. 
DaB dadurch Verwirrung al\ch in solchen Leserkreisen entsteht, die sich 
um wirk1i ch sachliche Erkenntni s miihen, aber nicht das notige MaJ3 VOll: 

Kritik besitzen oder aufzubringen vermogen, um das Tendenziose solcher 
Schriften zu erkennen und sie abzulehnen, ist es zu begriiBen, daJ3 diese 
Besprechungen handlich zusammengefa13t auch solchen Lesern zugangig 
gemacht werden, die ni cht in der Lage sind, den Darlegungen der 
"I-listOl'ischen Zeitschrift" zu folgen. 

Deshalb sei diesem I-linweis auch hier ein P1atz gegonnt, wenn auch 
keins der allgefUhrten Biicher Hessen bertihrt. Bop/. 

2. A11S Fultlas Geisteslebell. Festschrift zum 150 j1ihrigen JubiHium del' 
Landesbibliothek Fu1da. I-Ierausg. von J oseph The e 1 e. 4°. 96 S. 
[Mit Abbildungen und Handschriften-Faksimiles.] Fulda: Actien
druckerei 1928. 15 .JUt. 

Das 150 jiLhrige Bestehen der 1778 durch Fiirstbischof Heinrich von 
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282 A. Besprechllngen nnd Nachweise 

Bibra begrltndeten Landesbibliothek wurde kurz nach Pfingsten 1928 
festlich begangen. Aus diesem Anlasse wurde aueh eine Ausstellnng 
von Handsehriften aus der Bibliothek dos alten Fuldaer Benediktiner
klosters veranstaltet. Die gleichzeitig veroffentlichte Festschrift enthalt 
eine Reihe wertvoller Beitrage. Paul Le h m an n, dem wir schon mehr
heh Aufsatze zur Gesehichte def Fuldaer Handschriften zu verdanken 
hatten, legt in einem Aufsatze "Fulda und die Antike" dar, wie rei ch
lich die antiken Schriftsteller in der alten Klosterbibliothek vertreten 
waren. Karl Ch r is t, jetzt Direktor der Staats- und Uni versitats
bibliothek in Breslau, beschreibt "die Handsehriftenverzeichnisse der 
Fuldaer Klosterbibliothek aus dem 16. hluhundert", von denen Jange 
Zeit hindurch nur das von Kindlinger veroffentlichte bekannt war. Ein 
weiterer Katalog befindet sieh unter den einst Heidelberger Handsehriften 
der Vatikanisehen Bibliothek und wurde 1913 von Christ entdeekt. So
wohl dieser wie ein dritter, jetzt in der N ationalbibliothek in Paris 
verwahrter handschriftlicher Katalog stammen ails dem 16. Jhdt. An 
Hand dioser drei alten Verzeiclmisse HiBt sich der alte Bestand, der 
'ubrigens vorwiegend aus der Karolingerzeit stammt und spliter nur ge
ringen Zuwaehs erfllhr, rekonstruieren. Aloys R up p e 1 behandelt 
sodann die Berufung von Johann Friedrich Schannat zum Geschiehts
sehreiber von Fulda dllrch Abt Konstantin von Buttlar 1721, der erst 
an einen der Briider PE\z in Molk, nach deren Ablohnung aueh an 
andere Gelehrte gedaeht hatte. Dem bedeutenden Philosophenund 
Theologen Constantin Gutberlet (1837 1928), der von 1862 75 und 
danu wieder seit 1886 am fuldischen Priesterseminar wirkte und seit 
1900 aueh dem Domkapitel angehorte, widmet Eduard I-I ar t m ann eine 
warmherzjge, aber durehaus objektive Wlirdigung. Es )olgen dann 
Aufsatze zur Gesehichte der Landesbibliothek, zuniiehst die Aufzeieh
nungen ihres ersten Bibliothekars Peter B 0 eh m tiber ihre Anfange; 
diese Notizen stammen aus dem hhre 1811 und sind von Theele her
ausgeben. J oseph The e 1 e selbst bringt in seinen "Beitriigen zur 
Geschichte def Landesbibliothek Fulda" die wichtigsten Nachrichten 
liber das Bibliotheksgebaude, die an ihr tatig gewesen8n Bibliothekare, 
sowie liber ihre Bestande und Benutzllng. Gleiehsam anhangsweise 
sind dann noch Proben aus den Handsehriften der Bibliothek im Licht
druck wiedergegeben, die zeigen, welch kostbare Sehatze in Fulda noch 
vorha.nden sind. Die Festsehrift ist somit nach Inhalt Ilnd Ausstattung 
eine durchaus wurdige und dankenswerte Gabe zum BibliotheksjubiHium. 

II. L a n cl e s - u n cl H e i ill a t k u n cl e) Si e cll u n gen. 

3. Heimatkunde und Landeskunde an hoherer Sehule und Universitat. 
Bericht tiber den landeskundlichen Lehrgang an der Oberrealsehllle und 
dem Realgymnasium Marburg-L. Hrsg. von Walther Bran d und Ludwig 
Zimmermann. 8°. VIII + 103 S. Marburg-Lalm: N. G. Elwert 1929. 
Broseh. 3,85 JUt. (Beilage zum Jahresberieht 1928/29 der Oberreal
schule und des Realgymnasiums Marburg.) 

Ende des Jahres 1928 wurde an der Oberrealsehule und dem Real
gymnasium zu Marbllrg ein Lehrgang veranstaltet, def zur Forderung 
und Belebllng des Unterrichts in Landes- und Heimatkunde an Sehule 
und Universitat dienen soUte. Es ist sehr erfreulieh, daB der Bericht 
liber diesen Lehrgang veroffentlicht worden ist, denn der hessisehe 
HeimatsfoIscher wird daraus eine Ftille wertvollster Anregungen schiipfen 
konnen, aber auch tiber die Grenzen unserer I-Ieimat hinaus kanll das 
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11. Landes- und Hcimatkunde, SiedJungen 283 
I 

Biichlein als Muster fUr den Betrieb des landesknndlichen Unterrichts 
dienen. Es wiirde zn weit flihren , an dieser SteJle jeden einzelnen 
Vortrag gesondert zu wiirdigen. Sie erortern die Miiglichkeiten, welche 
die heimat- und landeskundliche Forschung irn aUgcrneinen an den 
hoheren Schulen und der Universitat bietet, welche Arbeitsthcrnen sich 
daraus fiir Schiiler und Studenten ergeben und entnehrnen lassen, und 
flihren dann an der Hand einzelner Themata in die wissenschaftliche 
Praxis bei der Behandlung einschlagiger Probleme ein. So wird der 
l'iLdagoge wie der Historikel' auf eiue Unzahl beachtenswerter Forschungs
gegenstande hingewiesen, aus denen sich dankbare Einzeluntersuchuugen 
gewinnen lassen, Studien, aus denen auch die heimat g e s chi ch t 1 i ch e 
Forschung noch manchen Nutzen ziehen kann. Da die Vortrilge dm'ch
weg von Mannern gehalten wurden, die sich in wissenschaftlicher und 
praktischer Tatigkeit gleichermaLlen bewahrt haben und die den von 
ihnen behaudelten Stolt auch wirklisch beherrschen, so kann liber die 
QualiUi.t und Brauchbal'keit des Biichleius fiiglich kein Zweifel obwalten. 

4. Stengel, Edmund E. Das geschichtliche Reeht der hessischen Land
schaft. Marburg 1929. (Auf Veralllassuug amtlicher Stellen im Regie
l'ungsbezirk Kassel.) 

5. Sclmath, Georg. Die Gebietsentwicklung Niedersaehsens. Mit 8 Karten
beilagen. Hannover 1929. (Veroltentliehungen der Wirtsehaftswissen
sehaftlichen Gesellsehaft Zllm Studillm Niedersaehsens E. V., Reihe A: 
Beitrage, Heft 8. 1m Auftrage des Vorstandes herausg. von Erieh Obst 
und K. Briining.) 

Eines der politisehen Gegenwartsprobleme, die Frage der Neu
gliederung des Reiehes, hat die Historiker auf den Plan gerufen llnd 
damit unserem Arbeitsgebiet zwei Studien geschenkt, die der Name 
der Verfasser verbiirgt ihre Zuvel'lassigkeit! uns einen erwunsehten 
Dberbliek iiber die historisehe Geographie Hessens und Niedersaehsens 
geben. Bedauerlicherweise sind die beiden Arbeiten ohne Kenntnis 
voneinander entstanden. An den Punkten, an denen sieh die beider
seitigen Maehtsphiiren iiberschnittell haben, ergeben sich einige Ver
sehiedenheiten in der Aultassung, welGhen Tatsachen die DarsteUung 
den Akzent zu geben habe. Bei dem Leser regt si eh del' Wunsch, daB 
die Atlasunternehmungen Hessens und Niedersaehsens, auf deren bisher 
schon reichen Ergebnissen beide Arbeiten auf das Glucklichste fundieren, 
bald fur diese Grenzgebiete zuverHtssige Einzelbearbeiter Hinden. Stengel 
hat den niederdeutschen Typus del' Landsehaft an der Diemel nicht 
minder als Sehnath hervorgehoben, dazu aber starker ihre Zugehorig
keit zu Hessen betont seit jenen Tagen, da naeh den Worten Schuch
hardts Karl der GroBe die wichtige Mission erfullte, das fur die klinftige 
Entwieklung Dentschlands wichtigste Glied Saehsen reehtzeitig an seine 
ri chtige Stelle zu bringen. Zur Frage des Welfenbesitzes an der unteren 
Werra, del' dureh die Gottinger Untersuehung Lotte Huttebrilukers liber 
das Erbe Heinrichs des Lowen nen beleuchtet ist, werden noeh M:ar
burger Erganzungeu uud Prazisierungeu zu erwarten sein. Von Stengel 
is t dazu mit Recht seharf herausgearbeitet, daB es sich an der Werra 
fill' Hessen in erster Linie um die gesehichtliehe Auseinander
setzung mit Thiil'ingen und weuiger UIl1 Niedersachsen handelt. So 
]wnnte das Mlindener Gebiet bis nahe an Kassel heran seit dem Thli
finger Erbfolgekrieg des 13. Jahrhunderts preisgegeben werden. 

Der Wert beider Untersuchungen wird durch die beigcgebenen 
Karten noeh erhi:iht. Die von Friedrieh U h 1 h 0 r n gezeiehneten hes
sischen verdeutlichen den Stengelschen Grundgeda'nken del' all dCIII 
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284 A. Besprechungen und Nachweise 

,oinneren Kraftfeld des chattischen . Stammes" um Gudensberg in die 
Diemel- , Werra-, obere Fulda- und Lahnlande gelienden hessischen Aus
dehnung. Von Schn<Lths ausgezeichneten farbigen Blattern seien die 
Karten der Sachsenausbreitllng urn 800, der Territorien von 1150 und 
nach 1180 sowie der Zollverbiinde des 19. hhrhunderts besonders an
gemerkt. Nicht von Schnath stammt das reklamehafte Titelblattschema 
mit der Unterschrift "Wi rtschaftsgebiet Nieders<Lchsen-Kassel", dessen 
Tendenz jenseits von Wissenschaft liegt und ganz energisch abznlehnen ist. 

Karl Hi.h·ger. 

6 . . Huch, Ricarda: Neue Stadtebilder. (Im alten Reich. Band 2.) 8°. 
354 S. Leipzig/Ziirich: Grethlein & Co. Brosch. 6, gebd. 10, :Jl.JIt. 

Bereits im letzten Literaturbericht ("Mitteilungen" 1926/27, S. 104) 
konnte anf den ersten Band dieser Skizzenserie ,,1 m alten Reich" von 
Ricarda Huch hingewiesen werden; leider muBte eine nahere Wiirdigung 
mangels eines Besprechungsexemplares unterbleiben. Von hessischen 
Stadten behandelte der da.malige Band Gelnhausen und Hersfeld, dazu 
ailS der Nachbarschaft unseres Arbeitsbereiches Frankfurt am Main, 
Maiuz, Friedberg in Hessen und Wetzlar. Der vorliegende zweite 
Band behandelt von einst kurhessischen Sbdten Marburg und Fritzlar, 
d"zu eine benachbarte Stadt, die wirtschaftsgeschichtJich fill' Hessen
Kassel wegen ihres Stapelrechts von Bedeutung war, namlich Hannov.
lYlunden. Sclbstverstandlich konnte es nicht die Aufgabe Ricarda Huchs 
sein, eine schwer wi ssenschaftlich e Geschichte diesel' Stadte zu gebeu, 
anch nicht einmal in knapper Form. Aber wie sie auf Grund ein
gehender Studien und eigener Besichtigung mit genialer Intuition das, 
was man den genius loci nennt, zu erfassen und in kunstlerischer 
Vollendung darzustellen weiLl, das ist schlechterdings kaum zu iiber
treffen. Die Studie liber M arburg kniipft an die heilige Elisabeth 
an und an alles , was in Marburg auf sie hinweist, die Elisabethkirche 
und dereu U mgebung, wo 'einst das von del' Heiligen begriindete 
Hospital stand, fernel' die Besitzungen des deutschen Ordens, heute 
auch die Kliniken der UniversiUit. Dann spricht Ricarda Huch vom 
Schlosse, von den verschiedenen Kirchen, von der Universitat, von dem 
auDeren Bilde der Stadt. Einzig von der Universit~it, die Marburg ein 
so chara.kteristisches Geprage gibt, mochte man vielleicht etwas mehr 
horen. Im iibrigen aber ist das Wesen, der Charakter Marburgs mit 
wundervoller Lebendigkeit und Treffsicherheit umrissen. Gleiches gilt. 
von dem Abschnitt u ber F r i t z 1 a r, dessen groDe Vergangenheit als 
Konigspfalz, als Ausgangspunkt fur die Missionstatigkeit eines Bonifatius, 
als Hollwerk del' Nlainzer ErzbischOfe gegen die hessischen. Landgrafen 
und als Streitobjekt zwischen beiden Parteien eingehend gewiirdigt 
wird. Nicht weniger kommen die ehrwul'digen Baudenkmaler der Stadt 
zu ihrem Rechte. Mit derselben Erzahlerkunst zeichnet sie uns ein 
treffliches Bild von M ii n den. Aber auch die vielen, auLlel'dem in 
diesem Bande vereinigten Stadtebilder weisen die obeu an Einzel
beispielen angedeuteten Vorzuge in reichster Fiille auf. Im ganzen 
sind diese BUcher eine so kostliche Gabe, wie sie eben nur eine Schrift
stellerin vom Range Ricarda Huchs zu gestalten vermochte. Wem die 
Vergangenheit nicht Schall und Rauch ist, wer sich mit liebevollem 
Verstandnis in sie zu versenken vermag, der soil sich die Bal1de an
schaffen: er wird es nie bereuen und sic stets ·wieder mit Gewinn und 

• 
GenuLl in die Hand nehmen. 

7. Paul, Christian; Schauinsland. Ein Fuhrer auf del' Eisenbahn von 
H. W. Urspruch, 1927. 8°. 64 S. Marbnrg bis Warburg. Corbach: 
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Ill. VoJkskunde 285 

Wenn das gut ausgestattete BUchlein auch in erster Linie dazu be
stimmt ist, den Reisenden aui dCl' Faint von Marburg nach Warburg 
liber die von ihm berilhrten Orte und ihre Geschi chte zu belehren, 
so bietet es doch soviel Lesenswcrtes, daB es allch rUr Nichtreisende, 
die fur die fragliche Gegelld Interesse haben, von \Vert sein wird, 

W01'i nge1', 

8, KraIt: Die Tropfstein-Teufels-H6hle im Sti:Ldtwalcl SteimLU i:Ln der 
StraBe. 8 seitiges Faltbatt. 

Knrhessen ist arm an Hohlen. Die vor wenigen Jahrzehnten be
kannt gewoi'<iene Entcleckung del' Teufelshohle im Ohl bei Steinau a. d. 
StraBe erregte cleshalb berechtigtes Aufsehen. Nenerdings hat es nun 
die StadtverwaJtung unternommen, die Hohle pJanmaBig zu erforschen 
und dem Besuche zuganglich zu machen. Uber clie Erfolge und clie 
dabei gemachten Fuuclc berichtet das hubsch illnstrierte Faltblatt, 

W01'inge1'. 

Ill. Volkskunde . 
• 

9. Werncr, Ludw. Frieclr.: Aus einer vergessenen Ecke. 
zur clentschen Volkskuncle. 2. Reihe. 3. vermehrte Auflage. 
salza: Hermann Heyer u. Sohne 1929. VIII und 184 SS. 

Beitrage 
Langen-

Fur clie Leser des Literaturberichtes unserer Zeitschrift ware ein 
Hinweis auf Werners [= BoetteJ vergessene Ecke eigentlich unnotig, nach
dem del' ersten ALlfJage keine Geringeren als Geheimrat Schroder und 
Prof. K. Wenck ein so waImes Nachwort uncl so empfehlende Beur
teilungen (191O-1D14) gewidl11et haben. 

Aber seit 1909 clie 1. Reihe von Erzahlungen erschien, der 1912 
eine 2., clann eine 3., auBerclem 21 Liecler aus cler "vergessenen Ecke" 
und eine religiose Volkskuncle folgten, ist die Gemeincle von Metropolitan 
i. R Lic. theol. Dr. Ludwig Friedrich Wemer Boette, jetzt Dozent an 
der Unversitat Marbmg, stanclig gewachsen. Die Notwendigkeit einer 
3. AufJage beweist das. Es ist nicht nur del' grunclliche Kennel' und 
wissenschaftliche Erforscher unseres Volkstnms, sonclern mindestens 
ebenso stark clef gIanzencle Erzahler, der cliesen Buchern cinen il11l11el' 
wachsenclen Kreis begeisterter Leser auch weit liber die Grenzen des 
Hessenlandes hinans verschafft hat. Wer Boettes Vortr~lge im hessischen 
Geschichtsverein ocler seine Vorlesungen in cler Universitat gehort hat 
uncl nun seine Geschichten Iiest, glaubt ihn leibhaftig vor sich zu sehen, 
wie er von seinem Manuskript wegsieht, in die Feme gnckt und geracle 
dann die feinsten und stimmungsvollsten Geschichten einflicht. So sehr 
ist miinclJiches und schriftliches Erzahlertalent bei ihm eins. 

Uncl nicht nur cler Leserkreis ist gewachsen. Auch der Stoff ist in
zwischen .erheblich, mn 11 Geschiehten auf 46 S. verrnehrt worden. Hatte 
del' Verf. noch im Vorwort zur 2. Reihe 1912 gesagt: "lVIanches Charakte
ristische uncl nicht clas Schlcchtcste ist zUfuckgestellt. lch mochte nie
mancl verletzen" , so sin cl diese Beclenken bei einem Teil des Stoffes 
durch clen Tocl der betr. Person en oder ihrer Angehorigen inzwischen 
weggefallen. Uncl gerade die elf neuen Gesehichten, unter clenen ich 
nur NI. 35: "clie Gesehichte einer Lahmen", NI. 41: "Annagela", NI. 43: 
"Rinalclo von Wildeck", NI. 52: "leh will ja gerne sterb" und vor ,diem 
Nr. 44: "LoHz" hervorheben mochte, sind Perlen cler Erzahlerkunst unt! 
lebendigen Schilderung. Die neuen Gesehiehten teilen clen Vorzug tiC'! 
friiheren, daB der Verfasser ganz hinter den Pel'soncn zUI ii cktritt , si" 
selbst rnit eigenen Worten :;;agen laBt, was sie denlccn und I"iihlon . ~" 
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286 A. Bespreehungen und Naehweise 

entsteht trotz des poetischen Hauches, der uber allem li egt, doch ein greif
bar deutli ches und unbedingt wahres Bild des hessischen bezw. delltschen 
Yolkstums, so wie es im einsamen Walddorfe fe rn der alles gleich
wohnenden sUidtischen [Cultur lebt. Es ist keine der Person en erfunden , 
di e Leute haben alle wirklich ge]ebt! . 

Da kann man es nur lebhaft bedauern, daB der Yerfasse r auch in 
di eser Auflage noch nicht alles gibt, was er hat, und schreibt, daB 
weiteres Charakteristische zurtickgestellt bleibt, weil es zu sehr in die 
cura speciali s faIle. 

Hoffen wir, daB diese Bedenken bald behoben und noch del' Rest 
uns eine weitere VertieflDlg ' un serer Kenntnis des Volkes, so wie es 
wirkli ch ist, bringen moge. Di ese 3. Auflage wird neben dem alten 
Leserkreis viel neue Leser und Freunde find en. . 

Walte1' In.kschner. 

10. I-Iessen-N assauische Sagen. Gesammelt und hsg. von Paul Z a un e r t. 
(XIII, 385 S. , 25 Tafelll, 63 Abbildllngen). Jena, Eugen Diedrich , 1929. 
(= Stam mes kllnde deutscher Landschaften. Hessen-Nassalli sche Stalllmes
kunde. Deutscher Sagenschatz). 

Hemusgeber und Verleger dieser Sammlung, di e fLir andere Landes
teile bereits vorliegt, haben sich mit ihr bereits einen so guten Namen 
gesehaffen, daB es sieh fast erUbrigt, der Ankulldigung dieses Balldes 
ein Wort der EOlpfehlllllg mitzllgeben. In gewohnter guter Ausstattllllg 
und sorgsam er DlIl'eharbeituag siad di e Sagen unserer Heimat dar
geiJoten in kritis cher Sichtung und zeitlicher Folge. Die Einteiluag 
in mythi sehe Sagen, geschichtliche Sagen und Volksglauben gestattet 
ein rasches Zurechtfinden in dem fast uberreichen Materi,tl , das in an
sprechelldster Form lllitgeteilt wird. 

Eine besondere Stelle auch schon rein anBerlich nach ihrer Zahl -
nehmen die geschichtlichen Sagen ein, di e von der FrUhzeit und den 
AnHingen des Christentums durch den Verlauf der deutsehen Gesehichte 
hindurchfUhren bis ins 19. Jahrhulldert mit gleicher Freude wird hiel' 
der Historikel' wie der Volkskundler der Gestaltung folgen, · die ge
schichtliche Vorgange in der Erinnerung des Volkes gewonnen haben. 
Nur ein Bedenken kann hi er ni cht unterdrlickt werden. Unter den 
Sagen vor allem der neueren Zeit sind mehrfach geschichtliche Dar
stellungell aufgenomm en, die einen bekmmten Vorgang in einer Weise 
schilcl e rn , die in alien Einzelheiten als "historis ch" angesprocheu 
werden lI1u1.\ , die also ni cht, wie Jakob Grimm verlangt und das gilt 
do ch wohl heute noch ! - "das sinnlich na.ttirli che und begreifliche 
stets mit dem unbegreiflichen mi scht". Dies gilt z. B. fur die Schil
derung del' Rettung ,des kurfiirstlich en Schatzes u. a. Ill. Ieh kann es 
nicht fUr gHi cklich halteD. , in dies er Weise den Kreis der Sage min
des tens vorzeitig Zll erweitern. 

DaB tiber di e QlIell en, aus den en erschopft wurde, sowie die bcreits 
vorhandene Literatur genaue Auskunft gegeben wird , ist bei der wissen
schaftlichen Sorgfalt des Herausgebers selbstverstandlieh. 

So lege ich die Zaunertsche Sammlung mit dem Gefiihl lebhafter 
Hefriedigung und aufrichtigen Dankes aus der Hand: sie ist fur den 
Forscher unentbehrlich, verdient a,ber auch, in den weitesten Kreisen 
des Volkes gelesen und gewUrdigt zu werden wer mit aufgeschlossenem 
Sinn Belehrung liber die geistige Art seines Vollies sucht, find et sie 
hier, dargeboten von einem Gelehrten, der feinstes Empfinden fUr die 
Regullgen del' Volksseele lllit der Kunst tief einftihlender Darstellung 
zu verbinden weiB. . Hop!. 
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IV. Mundarten-, V. Wappenkunde, VI. Allg. hess. Geseh. 287 

IV. Mu.ndarten- und Namenkunde . 
• 

11. Hessen-Nassauisches Volkswiirterbuch. Lieferung 2. Ausgewiihlt 
und bearbeitet von Luise Be r t h old. Marburg: Elwert 1928. 4°. 
Bespreehllng folgt spi1ter. 

V. ,Vapp e n-, Siegel- und Mi1nzkunde. 

Niehts eingegangen. 

VI. A 11 gem e i n e h e s s i s c h e G e s chi c h t e. 

12. Hessen-Nassau und Wahleck, seine Entwicldung und seine Zukunft. 
Ein Sammelwerk, unter Mitwirkung fiihrender Personliehkeiten Hessen
Nassaus und mit besonderer Forderung des Oberprasidiums hrsg. von 
Walther Ko h r e r. 4 0 227 S. Berlin-Sehoneberg: Deutsche Verlags
gesellsehaft. Alleinvertrieb:.T ohs. Braun, Esehwege. 1928. 10 :J[J!t. 
(Deutsehe Stadt Delltsches Land. Bd. lB.) 

Es kann nieht die Aufgabe dieser Anzeige sein, die samtlieh yOU 

saehkundiger Hand gesehriebenen Beitri1ge im einzelnen zu wiirdigen. 
Die N amen der Verfasser biirgen fiir wissensehaftlieh einwandfreie Arbeit. 
An dem Werte des ganzen Werkes vermag aueh die Tatsaehe niehts 
zu lindern, daB infolge ungiinstiger auBerer Verhaltnisse den einzeJnen 
Autoren teilweise die Korrektllrbogen nieht zngegangen sind, sodaI~ 
zahlreiehe Drucldehler stehen blieben. Abgesehen hiervon ist das Werk 
sehon ausgestattet und mit zahlreiehen, guten Abbildungen versehen: 
seine AnschaIfung kann also emptohlen werd en. Ein Geleitswort des 
Oberprasidenten Se h wa n d e r erOIfn et die Beitrage; am Sehlusse finden 
sieh reklamehafte Einzelbilder und Empfehlungcn au s Wirtschaftsl ebcn, 
Handel und Industrie deI Provinz. Im iihrigen moge es gell i.igen, 
die auf das aIte Kurhessen beziigliehen Aufs~itze und ihre Vcrfasser 
an dies er Stelle aufzufiihren. 

G. S t e i n h a use n: I-lessen-Nassau und Deutsehland. 
B. Se ha e f c r: Geographische Lage, BodengestaItung und N atursehutz 

des Regierungsbezirks Kassel. 
W. Hop f: Das Kulturl (Jben im ehemaligen KUIhessen. 
K. L u t h mer: V olkstum und V olkskunst in Hessen und Nassau . 
.T. B 0 eh 1 a u: Das Kasseler Museum. 
K. 1, u t h me!': Die Kasseler Gem~ildegalerie. 
F. B 1 e i b a u m: Kirehen und Sehlosser im Regierungsbezirk Kassel. 
W. Id e: Das hessisehe Bergland . 
.T. V 0 n de r a.u: Die Rhi:in. 
S t a eh 1 y: Die Landwirtsehaft im Regierungsbezirk Kassel (Kurhessen). 
R. Ko b ne r: Die wirtsehaftliehe Struktur der Provinz Hessen-Nassau. 
W. El z e: Die Forstwirtsehaft und das Fisehereiwesen in der Provinz 

Hessen-Nassau und Waldeek. 
Mennieke: Bader und Kurorte in Hessen-Nassau. 
K. 1, ut h III er: Kassel. 1. Das BUd der Stadt. 2. Wirtsehaftliehes 

und geistiges Leben. 
Ant 0 n i: Fulda. • 

K. Blaum; Hanau . 
.T. T r i e s e h m ann: Marburg an der 1,ahn. 
C. K net s eh: Hessisehe Landstatte. 

• 

" 
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O. E ng e lh a rdt: Das WerrataJ. 
Er d niB: Die Grafschaft Schaumburg. 
A. Pi s tOT: Die Herrsc haft Schmalkalden. 
F u c h s : Das Lahntal. 
S c hill i e din g: Waldeck (Land und Leute). 
K. B e c k e r: Der Stra13enbau in Hessen-Nassau und seine wichtigste 

Hilfsindustrie. 
S t oe h r: Di e Hessische Bfandvcrsicherungsanstalt. 

VII. V 0 r - un et F r it h g e s c hi c h t e. 

13. VOlHlerau, Joseph: Bronzen VOIll Haimberg bei Fulda. Eine E r
ganzung ZlU dritten Veroffentlichung vom Jalue 1901. Mit 1 Plan, 
2 Text-Skizzen und 8 Tafelu. 4°. 11 S. F ulda : Actiendru ckerei 1929. 
(20. Veroffentli chung des .Fuldaer Geschichtsvereins.) 

Bereits 1900 und 1904- 06 hatte Vonderau den vorgeschichtlichen 
Schlackenwall auf dem Haimberg und einige Hockergraber a uf dem 
b enachba,rten Schu.lzenb erge unter sucht und an Hand der gefund enen 
Stcinwerkzeu ge und Bronzen' di e Vermutung ausgesprochen, daB man 
es hi er mit einer Siedelung aus def ji.ingeren Steinzeit zu tun habe, die 
bis in die Bronzezeit fortgeda uert hat. lm J uli und August 1928 k onnte 
er die Ausgrabungen auf delll Haimberg planma13ig fortsetzen. Der 
Befund hat di e Vermutung von damals zur Gewi13heit e1'hoben . Als 
eigen tJiche Siedelung ist der verhiiltni sma13ig leicht zugangliche Schulzen
berg anzusehen ; die l-Iaimbergsiedelullg diente aI s Zufiuch tsstatte in 
Stunden der Gefahr. Bei di eser letzteren Siedelung mu13 te der Boden 
f i.ir den Hiiuserba u erst bereitet, b ergw1irts gelage rtes Gestein a bgetragen 
und unten aufgehii.uft werden , um eine eb ene Bauflache ("Po dium") zu 
schaffen. Vonderau untersucht in seiner bewahrten, rein sachlichen 
und nlichternen Art die Schlackenwallreste und Podien innerhalb des 
WalIes und kommt dann ZUl' Beschreibung der Bronzefund e : Scheiben
fib eln, ScluJdbuckeJ oder Pferdeschmuck, Arnuinge, Nadeln und and ere 
Schmu ck- und Gebrauchsgegenstiinde. Auch zahlreiche Scherben wurden 
zu 'rage gefordert. Die Bronzestii cke sind sonder Zweifel nordlichen 
Ursprungs und stammen au s den OstseeJandern. Von da gelangten sie 
nach Thi.iringen nnd i.iber die Antsanvia. die bekannte, noch im 
8 . J a hrhund ert n . ChI. begangene Handelsstra13e, an den Rh eiu. So 
eroffn en di e F unde am H«imberg auch einen EinbJick in die Handels
beziehungen a us def Zeit Ull1 2000 V. Ch!'. 

14. lUiillel": Alte Stra13en und Wege in Obe1'hessen. (lYIitteilungen des 
Oberhessischen Geschi chtsvereins, N. F ., Bd. 28; S. 1 145.) Gie13en: 

• 

T0.pe] mann 1928. 
• 

Die umfangreiche, aui sorgfiHtiger QllelIenforschung und genauer 
Ortskenntnis beruh ende, in ihfem vorliegenden 1. Teile das Gebiet 
zwischen Kinzig llnd Nidder behandelnde Arbeit ist auch fi.ir den SUden 
unseres A rb eitsbereichs von hohem Werte. Verfasser hat neben den 
kartographisch en Dnterlagen auch die noch sichtbaren oder doch zu 
vermutenden Reste der alten S tra13 en, die Bodenbeschaffenheit, Anbau
verhliJ tnisse und Flurnam ell zugrunde gelegt. Er behandelt neben den 
Stra13en selbst a uch deren Beziehungen zu Siedelung und Territorien
bildung. Ein e Reih e von Karten erleichtem das Verstandni s der Aus-
f i.ihrullgen des Verfassers. W 01·inge1· . 

• 

• 
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Das Landgraf e n-

15. C. Knetsch: Das Haus Bntbant. IT. Teil. (2 Hefte). Die Naeh
kOll1ll1en Philipps des Grollll1Utigen. Darll1stadt: l-listoriseher Verein. 
fUr Hessen. 1928. 30 .Jl..J!t. 

Mit der gleiehon Dbersiehtliehkeit und Genauigkeit, die wir dem 
ersto n Teile dicsos Werks naehrUhm en konnten (vgl. Ztsch. d. Vereins 
f. hess. Ges eh. N. F. 42, S. 152 ft), hat d. Verf. den vorliegendon Band 
behandelt und dalllit das Werk bi s zur neueston Zeit weitergefilhrt. 
Es erfordert wirkli eh eill gutes Teil Entsagung, die umfaugreiehe Literatur 
und daneben di e handsehriftlich en Quellen llllr dazu heranzuziehen, 
um di e einzelnen Daton fib er Geburt usw. genau zu belegen und damit 
der weiteren biographischen Forschung die bestell Anhaltspullkte zu 
goben. Vor allem mag es trotz allerhand schon vorhandenen Unter
lagen keine Kleinigkeit gewesen sein, die in der Litoratur vielfach recht 
ungenauen Ang;Lben liber einzelne Glieder der Dynastie an der richtigen 
Stell e unterzubringell odeI' etwa dor illegitimen Deszendenz einzeln er 
Landgrafen nachzugehen. Wir haben also alle Veranlassnng, dem Veri. 
fUr dieses Werk aul3erordentli ch dankbar zu sein, selbst wenn etwa an 
irgend einer StelJe ein kJ einer Irrtum untergelaufen sein sollte. 

Die hier aui Tafel VI bis XIII bohandelte Nachkommenschaft des 
J~andgrafen Philipp umfal3t di e Generationen XXI bi s XXXIII. Den 
l-Iauptdaten der einzelnen Personlichkeiten di ese l' Stall1ll1tafeln folgen 
in kleinorem Druck di e Belegstellen. Wegen der eigenartigen Legitimitat 
del' Doppelehe P hilipps folgen die Kinder aus del' Ehe mit Margarete 
von der Saal unmittelbar denen lLUS del' Ehe mit Christine von Sachsen, 
w~ihrend di e sonstigen uneheli ch en Kinder Imine Nummer in del' 
Genenttionsreihe erhalten. Die iJlegitillle Nachkomlllcnschaft wird auch 
aul3erlich dUl'ch Kursivdnick kenntJich gemacht. Hinter Tafel VI, di e 
illl ganzen 43 Personlichkeiten nmfallt, folgt ein Verzeichnis der 128 
(bzw. 254) Ahnen des Landgrafen Philipp, das schon in der Hess. Chronik 
d. Jahres 192 1 abgedruckt wurde. Wertvoll ist aber eben aueh hi er 
di e Angabe del' zahlroich en geneologischen Werke, welche die Grund
lagen zu diesel' Ahnentafel bilden. 

Tm ersten Reft ul1lfal3t TafeI VII die Nachkommeo. Moritz des Ge
lchrten, Tafel vm die des Landgrafen Carl (1654- 1730) mit den zahl
rcichell illegitimen Kindern des Landgrafen Wilhell1ls IX. (Kmfiirst 
Wilhelms I.), nebst einer Ubersicht ti ber die 64 Ahnen des Landgrafen 
Carl , TafelIX di e Nachkol1lmenschaft Kurftirst Wilhelms n. ( t777 1847) 
n ebst einer Ahn entafel des Kurftirsten Friedrich Wilhelm 1. (180'2 1875) 
und Tafel X die Nachkommen des Landgrafen Wilhelm (1787 1867), 
untel' ihnen die beiden 1926 und 1927 geborenen Sprossen aus der Ehe 
des Landgrafen ])hilipp ll1it del' italienischen Prinzessin Mafalda. Den 
Beschlllll macht die Ahnentafel des Landgrafen Friedrich Karl (geb. 1868) . 
Im zweiten Hcft ul1lfal3t Tafel XI die Nachkommen des Landgrafen 
Philipp zu Philippsthal (1655 1721), Tafel XIl die Nachkommenschaft 
des Lalldgrafen Carl (1803 1868) und der Prinzen Franz (1805 61) 
und Wilhelm (1831 1890) von Hessen-Philippsthal und Tafel xm die 
des Landgrafen Ernst zu Rheinfels (1623- 1693) . Hier finden wir di e 
Ahnentafeln der LandgrMin Friedrich Karl von Hessell-Cassel Margarete 
Prinzessin von Preul3en, des Landgrafen Ernst zu Hessen-Philippsthal , 
des Landgrafen Chlodwig zu l-Iessen-Philippsthall1nd Hessen-Philippsthal
Barchfeld und schliel3lich des Landgrafen Viktor Amadeus zu Hessen
Rotenburg. Auf S. 235 dieses Hefts sind die ersten 3 Numm ern wohl 

Zci tscbrift Bd. 57. In 
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in XXIX zu korrigieren. Sehr dankenswert ist auch die Beigabe einiger 
von O. H u p p mit gewohnter l\leisterscbaft gezeichneter Wappentafeln. 

Das Schlul.lheft des n. Teils mit Tafel 14 17 und ausfiihrlichen 
. Registern solI noch im Herbst dieses Jahres erscheinen, womit uns dann 

def Abschlul.l dieses zuverlassigen F iihrers durch die Genealogie del' 
landgraflichen Familie beschert wiirde. 

Diisseldo1j". Gtto Recllich. 

16 . . ·lllinau, Margarete Grafin: Neuuncldreil.lig Jahre Hofdame bei J. K. H. 
der Landgrafin von Hessen , Prinzessin Anna von Preul.l en. Mit 2 Licllt
drucktafeln. 8°. IX u. 158 S. Berlin: Mittler & Sohn 1929. 5, JUt, 
in Gzl. 7,50 .JUt. 

Die Verfasserin war seit 1879 Hofdame bei cler Landgrafin Anna 
v. Hessen, 'l'ochter des Prinzen Friedrich K,trl Alexander von Preu./.len, eines 
Sohnes der Konigin Luise, somit also Schwester des Generalfeldmarschalls 
Prinzen Friedrich Karl. Prinzessin Anna war vennahlt mit dem 1884 
verstorbenen Landgrafen Friedrich Wilhelm von Hessen, der ein Urenkel 
Friedrichs n. (t 1785) und Enkel von dessen jlingstem Sohn e, dcm 
Rumpenheimer Landgrafen gleichen Namens, war; seine Schwester Luise 
war die Gattin Konig Christians IX. von Diinemark, auch seinerseits 
ein Urenkel unseres Landgrafen F ri edrichs IT. Aus dieser Verwandt
schaft ergaben sich naturgemal.l vielfiUtige Beziehungen zn den HOfen 
von Berlin, Kopenhagen, London, Petersburg, auch Darmstadt u. a . U nd 
so hat die Gratin Bllnan im Gefolge der Landgriifin bei den fllrstlichen 
Besuchen und Gegenbesnchen viele regierende Haupter kennen gelern t 
und anch mi t ihrer Umgebung Fiihlung gewonnen. Die Hofdame war 
sowohl bei der Hochzeit Kaiser Wilhelms n. wie auch des Kronprinzen 
Wilhelm zugegen , und mit ihrer Henin hat sie iiber ein Menschenalter 
hindurch Frend und Leid geteilt. Die ohuehin nicht sehr nahen Be
ziehnngen def Landgr1ifin znm prenl.l ischen Hofe fiihrten Zllm Bruche, 
als cliese 1901 znr ka tholischen Kirche iibertrat. Erst wenige Wochen 
vor ihrem Tode s ie starb am 12. Juni 1918 hat Kaiser Wilhelm n. 
seine 'l'ante wiecler bes ucht und sic h mit ihr ausgesohnt. Begraben ' 
wurde die Lanclgrafin im Dome Zll Fulda. Sie huldigte iibrigens anch 
eifrig der MllSik; in ihrem Ranse verkehrten Clara Schumann, Johannes 
Brahms, Anton Rnbinstein llnd J nlius Stockhausen. Die Verfasserin 
weil3 sehr fesselncl von i·hren Erlebnissen und Beobachtnngen am Land
grafcnhofe zu erz1i1l1en, clie Perso nlichkeiten uncl clas Miliell des Hof
lebens Zll schilclern; allch der R llll10r kommt in einer Reihe kostlicher 
Anekdoten Zll seinem Rec hte. Wenn auch clie Ereigni sse, von clenen 
Grufin BLinall beri chtet, sich langst ni cht a11e auf hessischem Boden 
aospie lten di e Hofhaltllng wechselte sehr haung , so ist es doch 
die Gattin cines hessischen Fiirsten, deren Leben sie miterlebt hat, llnd 
darnm ist das BllCh fUr tillS Hessen besonclers lesenswert, ganz ab
gesehen von der Erz1ihlerkllnst nnd cler Wahrheitsliebe, die es jeclem 
F reullde heimischer Geschichte nnd Kultnr nahebringen ll1i.issen. 

17. Dersch, Wilhelm: Kardinal FIieclrich von Hessen. 
(8 . A. aus: Schlesische Lebensbilder. Bd. 3, S. 70-78. 

[Mit Bildnis.] 
Breslan 1928.) 

18. Dersch, Wilhelm: Beitr1tge zur Geschichte cles Kardinals Frieclrich 
von Hessen, Bischofs von Breslall [1671 1682]' (S . A. aus: Zeitschr. 
d. Vereins fUr Geschichte Schles iens. Bd. 52, S. 272 330. Breslau 1928.) 

Kardinal Friedrich von Hessen, 1616 als Sohn LandgraJ Lndwigs 
von Hessen-Darmstadt geboren, gehorte nach seinem Dbertritt znm 
Katholizismns Zll den Besitzern zahl:reicher Pfriinden, wie sie die IUllser 
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I-Iabsbnrg und Wittel sbach im 17. und 18. Jahrhundert so vielfach auf
zuweisen haben. Nachdem er bereits eine stattliche Menge Pfriinden 
in seiner Hand vereinigt hatte und auch ZUl' KardilUtlswiirde aufgeruckt 
war, erlangte er 1671 das Bistum Breslau, wurde auch noch kaiserlicher 
Oberlandeshauptmann von Schlesien und starb 1682 in Breslau, nach
dem er als Grabm 1tl fllr si ch .die herrliche Elisabethkapelle am Dome 
in Breslau, ein Bauwcrk in edelstem Baroek, bestimmt und dotiert hatte. 
Als Bischof in Breslau entfaltete er eine segensreiche Wirksamkeit. 
Nicht wenigel' als 16 Pfriinden wurden mit seinem Tode frei. Die 
erste der oben genannten Schriften Derschs uringt den Lebenslauf des 
Kardinals in ganz knapper Darstellung,. die zweite etwas eingehender. 
Ihr s ind noch die beiden Testamente Fl'iedriehs vom 20. August und 
7. Septemuer 1680 beigefLlgt, sowie die Inventare seines sehr umfang
reichen N achlasses. 

1D. Kircheisell, M. Friedrich: Konig Lustig, Napoleons jiingster Bruder. 
Mit 16 Bildbeigaben. Berlin: Seller!. 8°. 219 S. 6, 5Ut . 

Nach dem Zusiuumenbruche des Konigreichs Westfalen im Jahre 
1813 wuchsen dieSchmahsehril'ten Liber dieses lwrzlebige Staatsgebilde ' 
und seinen Herrschel' wie die pjJze hervol'. Wenn auch vieles darin 
del' Wahrheit entsp raeh, war doeh mindestens ebenso vieles iibertrieben, 
ents teIlt oder frei erfunden. Anf Gruncl di ese l' unlauteren QLlelJ en' ist 
dahn gerade die Person des Konigs Jerome immer wiederim llngUnstigsten 
Lichte dargesteUt worden. Um so erfreuli cher ll1utet die vollig un
parteiische und weder im Guten noch irn Bosen libertreibende Dar
stellung des Verfassers dieses, iiuBerJielt rech t gu t ausgestatteten Buches 
,m. Das leichtsinnige Leben des jungen Konigs, del', oh ne dafur er-
zogen zu se in , plOtzlich den 'l'hroJl Gi nes doch recht ul1lfangreichen 
Landes besteigen mllBte, wird ebenso wenig beschonigt, als die luanchen 
glLten Eigenschaftell des Konigs verschwiegell werden. Wenn das durch-
aus empfehlensweIte BlLch auch dem KenneI deI westfali schen Ge
schichte kaull1 etwas Nelles briugt, so ist es doch geeignet, weiteren 
Kreisen eine gute und wahrhafte DarsteJlung jeller tranrigen Zeit zu 
geben. Einige unrichtige Angaben von Nalllen (S. 81 v. Mah] sblll'g 
statt von der MalsbL1fg, S. 153 Wernigerode statt WeJlingerode, S. 157 
Wolfshagen statt WoJfhagen, S. 162 Thielemann statt Thielmann, S. 159 
Hornberg statt Homberg u. a.) milldern den Wert des Buches nicht. 
Zn S. 158 moge bemerkt werden, daB . mtch den in den Mitteilungen 
des Vereins f. hess. Gesch. und Landeslnmde flir 1909/10 veroffent
lichten Feststellllngen Oberbibliothebu Dr. Scherers und des Unter
zeichneten das Gefecht vom 23. 4. 1809 nicht bei del' KnallhUtte, 
sondern an del' Bauner Brlicke stattf~md. W01'inge1'. 

, 

, 

IX, G e s chi c h tee i n z e 1 ne r La n cl est e i 1 e, 0 r t e un cl 
, Kloster . 

• 

(Vgl. hierzu auch die in Abteilung 13 aufgeflihrteu lokalen Zeitnngen, 
Zeitschriften, Heimatkalender usw.) . 

20. Amonebn1·g. - EhrenpforM, Max: Chronik von Amonebul'g. 8°. 
352 S. KiIchhain: Schriider 1927. 

Die umfangreiche Arbeit Ehrenpfordts lag bereits 1922 zur 1200-
Jahrfeier Amoneburgs druckfertig vor, konnte aber bei del' Ungunst 
del' wirtschaftlichen Verhaltnisse erst funf Jahre spiiter veriiffentlicht 
weIden. Del' Verfasser behandelt zunii-chst die vor- und fri.ihgeschicht-

1D * 
• 
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liche Zeit der Gegend von Arnonebul'g, die bereits den beriihmten Zug 
des Romerheeres unter Germanicus gegen die Chatten el'lebte. 721 be
gann von Amoneburg aus, wo er ein rOoster griindete, die gl'oBe Missions
tlLtigkeit des Bonifatius irn Hessenlande. Als das Kloster einging, brachte 
das Erzstift Mainz seine Giiter und damit auch die Stadt selbst an sich, 
Im spateren Mittelalter spielte Arnoneburg als mainzischer Stiitzpunkt 
eine wichtige RoUe in den langwierigen K~Lmpfen zwischen Kurmainz 
und Hessen urn die Oberhoheit in diesen Gebieten. 1360 wurde die 
Stadtkirche von Amoneuul'g zur Kollegiatkirche erhoben; das Stift wurde 
erst 1803 s~Lkularisiert .. Wenn auch im Reformationszeitalter die Be
wohner mit Luthers Lehre sympathisierten, so blieb doch iufolge del' 
Zugehorigkeit zu Mainz das ' katholische Bekenntnis erhalten. Sehwere 
Drangsale erlitt die Stadt im 30jahrigen Kriege, wo sie bald in mainzischen, 
bald in hessischen Hii.nden sich befand, bis sie 1646 'bei del' Erobemng 
dm'ch hessische Truppen in Asche sank. Von diesem Schlage hat sich 
Allloneburg eigentlich nie wieder so recht erholt. Der 7 jahrige Krieg 
brachte neue Note; von den Hessen wie den Franzosen heftig nmkampft, 
fiel sie im September 1762 nach delll heldenllliitigen Abwehrkampfe 
der Hessen an der Briicker Miihle den Franzosen zu, wurde jedoch im 
Frieden an Mainz zuriickgegeben. Als Stadt und Amt Allloneburg 1803 
an Kurhessen fielen, war Amoneburg bedeutungslos geworden. Ver
kehrspolitisch und wirtschaftlich nngiinstig gelegen, ist es seitdem ein 
bescheidenes Landstadtchen geblieben, das allerdings eine groBere Ver
gangenheit hat. Ehrenpfordt, der in' unermlidlichelll FleiBe Material 
fUr seine Studien zusammengetragen hat, gibt liber die von ihm be
nutzten gedruckten und ungedruckten Quellen eingehend A uskunft. Er 
hat sich um die Erforschung der Geschichte Allloneburgs unstreitig 
ein Verdienst erworben. DaB er die Literatur nicht imlller nach streng 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten zitiert, vieIfach Erscheinungsort und 
-jahr fortlii.Bt ode)' statt des genauen Titels sich mit einem Schlagwort 
begni:igt, ist ihm als nichtzUnftigem Historiker er ist Ant von Be
ruf nicht so sehr zu verargen. Del' Fachmaun kann auf seinen Zitaten 
weiterbauen. Schade, daB er die freilich erst nach 1922 erschienene 
ausgezeichnete Arbeit von Klibansky liber die kurmainzischen Amter 

. in Hessen nicht benutzt hat. Aber sein Huch, mit sorgfaltigem Register 
und trefflichen Abbildungen versehen, ist so reich an Inhalt, daB man 
i hm weite Verbreitung wiinschen kann; insbesondere gehort es in die 
Hand i edes A moneburger Ein wohners. 

21. Be1'ndshausen. TrieschmlUm, Karl, und Hermann Bode: Mein 
Heimatdorf. Bilder aus del' Geschichte des Dories Berndshausen (Kreis 
Homberg). Hrsg, zum 1. Heimatfest des Dorfes anHLBlich del' 200-Jahr
feier del' Kirche am 14. Juli 1929. 8°. 103 S. Berndshausen: Kirchen
gemeiude [1929]. 

Lehl'er unc1 Pfarrer des Dorfes Berndshausen haben sich zusammen
getan, UlU den Eingesessenen die Geschichte ihrer Heimat in einzelnen 
Bildern vorzufiihren. Bode behandelt den Bau del' Kirche und das 
kirchliche Leben im Olte. Trieschmann schildert rue Entstehung und 
li.lteste Geschicht,e des Dodes, das Verhaltnis zu den Lellllsherren, den 
Riedesel zu Eisenbach , die Kriegsstiirme, die liber Berndshallsen hin
bmusten, das Wirtschafts- . und Gemeindeleben, die Geschichte der Dorf
schule, und schlieBt mit einem landes- und volkskundlichen Abschnitt 
i:iber Sagen, Sitten und GebdLuche. Die beigegebenen Verzeichnisse 
del' rfarrel', Kircben~lltesten , Kriegsteilnehmer seit den. Freiheitskampfen , 
del' BUrgermeister, der Lehrer und der Flurnamen des Ortes werden 

• 
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lib er die Dorfgeschichte hinaus manchem Familieuforscher sehr will
kommen sein; das gilt auch besonders von der Liste der Berndshauser 
Familiennamen, die Heinrich Kraushaupt beigestcuert hat. In dem 
Verzeichnis def benutzten Quellen hiitteu Erscheinungsort lIud -jahr der 
Druckschrifteu beigefligt werden solIen. llll iibrigen hat den Vedassern 
warme Heilllatsliebe bei ihrer fleiBigcn Arbeit die Feder geflihrt. Moge 
das Biichlein ebeuso warmen Anklaug findell bei denen, fUr die es in 
erster Linie bestil1lmt ist. Erwahnt sei noch, daB es mit einer' Anzahl 
guter Abbildungen ausgestattet ist. 

B1·otterode. s. NI. 73 . 
• 

22. Eschwege. Hochlmth, Ludwig: Eschwege in seiner Entwicklung 
zur Stadt und als Stadt. 8°. 11n S. Eschwege: A. RoBbach 1928. . 

Hochhuths treffliches, auf eingehendster Kenntnis der Geschichte 
seiner Vaterstadt beruhendes Biichlein untersucht zUllachst die Land
schaft vou Stadt und Umgebung vou Eschwege, wie sie sich heute 
bietet und wie sie in der Vergangenheit durch Flur- und StraBenuamen 
bezeugt ist. Dann kommt er auf die Entwickelung von Alt- und Neu
stadt Eschwege, wie sie auf Grund del' geographischen Gegebenhciten 
entstanden sind , und sch lieBt daran die weitere Lokalgeschichte bis 
auf die Gegenwal't. Er arbeitet nach der sogenannten stadtgeographischen 
Methode, beschaftigt sich mit dem heutigeu und dem urkundlich nach
weisbaren friihel'en Befund , und darauf baut er seine Riickschllisse auf 
die Lokalgeschichte auf. Diese erfahrt dadurch viclfach nene Ergebnisse 
und Bereicherungen unserer bisherigen Kenntni sse, zumal der Verfasser 
in seinen Folgerungen mit groBter S,tch lichkeit und Besounenheit zu 
Werke geM. lVIaoch feine Beobachtuugist in der Studie enthalten, 
vieles, was vieHeicht nur Hochhuth , eioer der besten Kenner der Esch
weger Geschichte und seit langen Jahrell um ihre Aufhellung bemliht, 
dank der besonderen Richtung seiner Arbeitsweise so darstellen konnte. 
Dag mit einigen Skizzen ausgestattete Buch darf weit iiber den Bereich 
der Stadt Eschwege hinaus mit Dank begrliBt werden. 

Fischbach, s. Vacha (N r. 32). 
, 

23. FmnkenbMog. Allhalt, Erich: Der Kreis Frankenberg. Geschichte 
seinel' Gerichte, I-Ierrschaften und Amter von der Urzeit bis ins 19. Jahr
hundert. Mit einern Atlas von 8 K<LrtenbllLttern .. 8° XII+ 175 S. (Atlas 
in 2°). Marburg: N. G. Elwert 1928. Brosch. 15, JUt. (Marburger Studien 
zur lLlteren deutschen Geschichte. Hrsg. v. Edlllund E. StengeL Reihe 1: 
Arbeiten ' zum geschichtlichen Atlas von Hessen uud Nassau. [Bd.] 4.) 

Wieder hat uns ein Schiiler E. StengeIs und Mitarbeiter am geschicht
lichen Atl<Ls von Hessen llnd Nassau, Erich Anhalt, mit einer trefflichen 
Untersuchung liber die Entstehung uod Geschichte der einzelnen Be
standteile' des heutigen Kreises Frankenberg beschenkt. Dabei ergibt 
sich zuniichst eine von del' bisherigen abweichende neue Abgrenzllng 
des Hessengaues, def illl g,wzen aIs weiter nordlich gelegen angenommen 
werden muB, als man bis dahin geglaubt hat. Das Gebiet des Kreises 
wurde geraume Zeit hindurch den hessischen Landgrafen vom Erzstifte 
Mainz streitig gemacht, bis es Hessen im 15. J ahrhundert gelang, hi er 
festeo Fug zu fassen und seine Besitzungeu im Reforlllationszeitalter 
im wesentlich en abzurunden und endgiiltig auszngestalten. Die Ge
schichte des 1821 von Kurflirst Wi1helm It geschaffenen Kreises Fran
kenbefg IlLuft etwa seit Philipp dem GroBmiitigen hinaus auf eine Ge
schichte del' Stadte Frankenberg lmd Frankenau, der Amter Frankenberg, 
W olkersdorf, RosenthaJ , Haina, Hessenstein und des Gerichts Viermlinden. 
Eingehend werden die Grenzen diesel' Territorien an Hand des in Ge-
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stalt von 36 Beilagen abgedruckten urkundlichen Materials untersucht 
und festgelegt. Verzeichuisse der Beamten und Unterbeamten in den 
einzelnen Gebietsteilen, fern er der Flur-, FluB-, StraBennamen und 
Wiistungen vervollsUindigen die nach jeder Richtung musterhafte Arbeit 
Anhalts, dessen Ausftihnmgeu in dem beigegebenen Atlas aufs schonste 
erHiutert und veranschaulicht werden. Vorbildlich dad man ,tllch das 
Verzeichnis der benutzten gedruckten und ungedruckten Quellen nennen. 
Wir verdan ken dem Verfasser eille sehr wertvolle Bereicherung unserer 
Kenntnisse von der Geschichte des Kreises. Es wiirde zu weit fiihren, 
dies im einzelnen Zll wLirdigen; die Arbeit will sorgfitltig studiert sein, 
soH man sich ihrenLiberreichen Inhalt wirklich zu eigen machen. 
lI'ttlcla, s. NI. 2. 

24. Gelnhausen. Schacicr, Oskar: Ein Gang durch sieben .Tahrhunderte 
Gelnhiiuser Toteneilnlllg. 8 0 l44 S. Gelnhausen: F. VV. Kalbfleisch 
[1928]. 

Der Vcrfasser trii,gt einleitcnd die Nachrichten Libel' Grabdenkl1la1e 
und .Epitaphien Ge]nhausens ZUS01ml1len aus der Zeit, wo nichts mehr 
erhalten geblieben ist, d. h. also aus dem 13., 14. und 15 . .Tahrhuudert, 
und beschrcibt sodann in dem I-Iauptteile des Buches die no ch erhaltenen 
Arbeiten dieser Art in der Marienkirche und auf del1l Friedhofe; die 
Liberwiegende Menge findet sich in del' Kirche. Der eingehenden Be
schreibung der noch vorhandenell Grabdenkmale und Epitaphien ge
seUt si ch die Delltung der aui ihnen dargestellten Personen bei, wobei 
sich Schiifer, der langjiihrige SeeJsorger an der lVIal'ienkiTche, vielfach 
aut die Kirchenbiichel' stiltzt. Im ganzell haben wir eineilbemlls sorg
S01me Arbeit vor uns, die mit Illinutioser Genauigkeit alles heranzieht, 
was zur Erforsehung dieser Denkmiiler del' Vergangenheit beitragt, 
und die · insbesondere auch zur Geschichte der altcingesessenen Ge1n
hauser Fami1ien viel wertvolles Material beibringt. Das mit zahlreichen 
guten Abbildungen ausgestattete, uberdies noeh mi t einem Register 
derjenigen Personen, denen die Denkmaler galten, versehene Werk wird 
sicher llamentJich in Ge1nhausell se1bst vieJe Fl'eunde fillden. 

25. Kassel. Fecllller, Wilhe1m: St. Martin und Herknles. P1audereiell 

• 

Libel' K,Lssel und Wi1hclmshiihe. Mit 4 Bildern. Hrsg. vom Eisenbahl1-
verein I{a.ssel, E. V. 8°. 141 S. Kasse1: Seifert 1929. 1,50 JUt. 

Ein herzerfreuendes und dabei an Inhalt iiberreiehes BllCh, das 
nicht die Absicht hat, Neues zur Geschichte von Kasse1 und Wilhe1ms
hohe zu bringen, das aber, auf gediegener Kenntnis und restlose l' Be
herrschung des Stoffes aufgebaut, fast illl Plauderton Einheimisehen wie 
Fremden die Geschichte, VOIziige und Sehiinheiten Kassels ' und seines 
"Gartenwunders" vor Augen Whrt und durch seine iiberaH erkenubare 
warme l-Ieima.ts1iebe zu Herzen geht. Das Werkchen gliedert sieh in 
drei HauptteiJe: 1) Die bauliche El1twicklung Kassels bis zur Gegen
wart; 2) Kassels Mu seen und KUllstschatze; 3) Aus der Geschichte von 
Wi1he1mshiihe. Dazu kommt noch ein O1usfiihrliches Register und ein 
Verzeichnis der wichtigsten einschlagigen Literatur. Wie anschaulich 
und knapp weiB def Verfasser zu schildero, wie mtihelos zu belehren 
Hnd zu unterhalten! Die Lektiire der Schrift ist ein ungetrubtel' GenuB, 
den sich, zumal bei dem sehr niedrig gehaltenen Preise, hoffentlich 
recht Viele leisten werden . 

26. Melsungen. RUlld UIll den Bartenwctzer. Erinnerungen an das · 
erste Melsunger Heimatfest vom 23. bis 25. .TlIni 1928. 8°. 64 S. 
1\1 el sungen: Bernecker. 1928. 1 JUt. 

• 
• 

, 

-
• 
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27. lUiiUer, Julius: Aus Leid und Frend der Bartenwetzerstadt. 6 Bilder 
aus der Zeit del' Stadt, di e ihr den Nam en gab. 8 °. 60 S. Melsungen: 
Bernecker (1928) . 1 .JUt. 

Die Wi ederherstell uu g des U 11 si nnigerweise mit Verputz versehenen 
Rath auses zu Melsul1gen a.ls sc hmucker alter Fachwerkban und die An
bringung des Melsnnger Wahrzeichens, eines Bartenwetzers , am Rathause 
wurden der Anlal3 zu dem vom 23 . bis 25. J uni 1928 abgehaltenen 
Heimatfeste, dem auch di e obigen Schriften ihre Entstehung verdanken. 
E ine Geschich te der Stadt zn schreiben , dazu lag seit Armbrusts erst 
vor wenigen .rahre in 2. Aufl. erschienem Buch kein Grund vor. 

Die erste uuse rer Schriften beginnt mit einem Program m des Heimat
fes tes , schildert dann, wi e di e Stad t zn ihrem Sinnbilde, dem Barten
wetzer am Rathause, kam, nnd gi bt einige Ausschni tte aus der Geschichte 
der Stadt : 1. Der Stadtwald, del', durch Philipp den GroBlllutigen der 
Stadt fortgenolllmen, von seinem Sohne Wilhelm IV. ihr zum Teil zurli ck
erstattet, 1866 nach einem kostspieligen ProzeB mit dem preul3i schen 
Staate endgliltig in das E igentLlm der Stadt zurlickgelangte ; 2. Die alte 
Bl'ti ck e, die an Stelle def 1552 eingestlirz ten und dm'ch eine provisorische 
Holzbrlicke ersetzte 1595/96 et'baut wurde und heute noch steht ; 3. Das Rat
haus und sein e Baugeschi chte ; und 4. Melsungen vor 100 .rahren, Weiter 
enthlilt nnser Buchlein di e Biographien der Melsunger Blirgerllleister in 
den Ietzten 100 J ahren nnd endli ch eine Schilderung der Stadt, wie 
sie si ch h eute darbi etet. Eine Reihe guter Abbildnngen aus alter und 
n ener Zeit schmii ckt di e Schrift. 

.rulius lVHiller hat dann den Brilckeneinsturz und -neuban, den Bau 
des Schlosses und di e leidi ge Angelegenh eit des Stad twaldes mi t einer 
Li ebesgeschich te in M.elsnngens JV[ <tuern verwoben und damns ein an
sprechend es, mit de l' Vereinigung de l' Li ebondon lIn d del' Rii ckgabe des 
Stadtwaldes ondigond es Festsri e l geschalTen, clas go legent li ch des 
Heimatfestes wiedel'h olt aufgcf lihrt word en ist 'LlllrJ sich g rollen Beil'aJl s 
erfreute. 

28. Schliichtem. Prasent, Wilh elm : Hergwinkel- Chronik Zeittafel 
und Bilderbuch zur Geschi chte des Kreises SchHich tern. Zusa lmn en
gesteilt und hrsg. im Auftra ge des Heimatbundes SehlLichtern, 175 Ab
bildungen. 4° 62 S. SchJli chtern: Heimatbund 1929. 

Eine I(reisgeschichte bi s auf die Gegenwart in der heute E'twas 
iiberl ebt anmutenden F orm annalistischer Aufzoichnungen, doch im 
g<tnzen eine zuverlassig gearbeitete l\bterial samllllung. auf der ein Ge
schichtsschreiber eine eigentli che darstellende Geschichte des Kreises 
wehl aufbauen konllte. Verh itltnismaBig in den Hintergrund treten Kul
tnr-, Verfassungs- und \Virtschaftsgeschichte. Dber das benutzte Quellen
material gib t das Geleitswol't Aufkunft. Schlimm e Zeiten brachten der 
30 jahrige, 7 jiihrige und Befreiungskrieg. Aber auch Hunger und Seuchen 
haben der Gegend ni cht gefehlt, die imlibr igen in der grol3en Welt
geschi chte eine nicht ebenubel'ragende Rolle gespielt h at.. Der FleiB, 
mit dem das BllCh zll sammengesteilt ist, verdi ent Anerkennung. Die 
beigegebenen Bilder tragen nicht wenig zur Belebung des WeIkes bei , 
sind auch im ganzen r echt gut gegllickt . 

• 

29. S chmalkalden . Kreis Herrscltaft Schmalkalden. Verlag Feodor 
Wilisch, Schmalkalden, 32,39 S, [1929 .] . 

Die mit einem reichen Bilderm aterial geschmilckte lVlonographie 
versucht in Imapper Zusammenfassnng hi storisch, geegraphisch, kllnst
und wirtschaftgeschichtlich einen erschopfenden Dberblick liber die Ent-

-

• 
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wicklung und die heutigcu VerbiiItnisse del' Herrschaft Schrnalkalden zu 
geben. Den geschichtlichen Wer,degang zeichnetin seinen markanten Wen
dungen und wichtigsten Ereignisse als ausgezeichneter Kennel' der I-Ieimat
geschichte Fachschuloberlehrer Adolf Pistol' in ebenso lebendiger wie 
klarer Darstel1ung. Btirgermeister Boehne beleuchtet mit sicberer Ein
fiihlnng bau- und volkspsyhologisch nach Vergangenheit und Gegenwart 
die wechselnden Einzelztige des reizvolleu Doppelgesichtes der histo
rischen Konventstadt Schmalkltlden als eines charakteristischen thti
ringischen Landschaftsausschnittes und vielseitigell Industrieortes . In 
eillem kursorischen, systematisch gegliederten, mehr das Grundsittzliche 
herausarheitenden UmriB kennzeichnet Dr. Wilhelm Maller die Baudenk
maJer nach ihren charakteristischen Wesellsmerkrnalen und typischen 
Erscheinungsformen, Fr. Natorp vom Standpunkt des mooernen Erd
kundlers die fiir den Naturfreund wie den Wissenschaftler hOchst 
lehrreichen allgemeinen Grundzlige der landschaftlichen Gestaltung. 
E. Menz orientiert tiber die I udustrie Steinbach-HaUenbergs und ih re 
Gescbichte. weitere Aufsatze tiber Brotterode als Habenkurort und die 

• 

Produktion von Kleinschrnalkalden. Eine abschlieBende umfassende 
wirtschaftsstatische Betrachtung bemliht sich, aIle einzelnen Zweige der 
besonders reichen und mannigfaltigen industriellen Tatigkcit in dem Krei se 
Hel'rschaft Schlllalkalden wenigstens Imrz zu skizzieren. So mndet 
sich das interessante Bild eines eigenartigen poJitischen GebUdes, das 
trotz seiner Enklave-Stellung in seinen starksten historisch gewordenen 
und darum untrennbaren Bindungen heute wie einst nach Hessen hin-
iiberweist. Gustav Struck. 

30. IJohse, Hans: Schmalkalden, die hi storische Konventstadt, und ibre 
Ulllgebung. Fiihrer durch Stadt und Kreis Herrschaft Schmalkalden. 
In teilweiser Anlehnung an die frlihcre Ausgabe des Schmalkalder 
Verkehrsvereins. Titelbild und Federzeichnungen von Alfred Oehring. 
Kopfleiste und Wiedergabe der "Iweinbilder" von Kurt Jackel. Schmal-
kalden: Feodor Wilisch. 1927. 8 o. 52 S. -

Das recbt hiibsch ausgestattete und inhaItlich wertvoUe H eft bietet 
eine Ubersicht der Geschichte der Stadt, berichtet tiber ihre wesent
lichsten Bau- und Kunstdenkmaler, tiber das Henneberger Museum und 
fiihrt dm'ch die schane Umgebung der Stadt. Besonders wertvoU ist 
der mit einer guten Wiedergabe der Bilder geschmiickte Bericht tiber 
die I weinbilder im Hessenhof. Woringer. 

81. l'ann. llliiller, Reinhard: Luftkurort Tann in der Rhan und Um-
gebung. Mit 13 Bildern, 1 St.adtplan und 1 Umgebungskarte. 8 ° 76 S. 
(Tanl1: Selbstverlag 1928). 

Der Verfasser, Lehrer in Tann, hat das schmucke Btichlein in erster 
Linie dazll geschrieben, seinen Heimatsort ftir die Zwecke des Fremden
verkehrs bekannter zu machen. So spricht er tiber die geographischen 
Verhaltnisse, tiber das Verkehrs- und Wirtschaftsleben und tiber die 
benachbarten Ortschaften und Wanderungen in die U mgegend. Seite 
18~42 interessieren llns am meisten, denn sie enthalten eine Geschichte 
der Stadt und die Lebensbeschreibungen dreier beriihmter Landsleute: 
Eberhard von der Tann (1495~ 1574, Anhanger del' Reformation, kur
sachsischer Rat und schlieBlich sachsen-eisenachischer Geheimer Rat), 
Johann Ludwig Kliiber (1762 1837, Jurist, in russischen , als Professor 
der Rechte zu Erlangen in ansbachischen, bzw. preuBischen, badischen 
und wieder preuBischen Diensten, wegen seines Freimutes in seinen 
wissenschaftlichen Veraffentlichungen entlassen und als Privatlllann in 

, • 
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Frankfurt am Main gestorben) und Ludwig von der Tann (1815-81, 
Offizier meist in bayrischen Diensten , berlihmt dnrch seine Kampfe bei 
Orlcans 1870). Der Ort selbst, irn Anschlll13 an die Bllrg der Reichsritter 
v. 'd. Tann "entstanden, 1541 ZlH Stadt erhoben, llatteirn Bauern-, im , 
30 jahrigen und im 7 jahrigen Kriege viel zu leiden , nnd auch die Be
freillngskriege brachten mancherJei Unbilden. Urspriinglich reichs1'itter
schaftlich, dann bayrisch, fiel Tanll 1866 an PrellBen; 1879 hatte die 
Stadt unter eillem verheerenden Brande zu leiden. Auch Einiges Zllr 
Geschichte der Familie von del' Tann wird beigebracht. Eine erfreu
liche Beigabe endJich sind die Abbildnngen und Plane. 

32. Vacha. 0 S chriille 1', Edward: Vacha und Fischbach. Aus: Namn 
och J3ygd. Argang 16, H. 1-2. Besprechung folgt spater. 

33. Witzenhausen. Das Witzenl11iuser Sta(ltbnch 1558 1612. Hrsg. 
von Wilhelm Eckhardt und Karl August Eckhardt. Mit Unter
stiitzung der N otgerneinschaft der deutschen Wissenschaft und der Stadt 
Witzenhaus8n veroffentlicht vom Verein fiir hessische Geschichte und 
Landeskundc. Teil 1. 8 0 231 S. Kassel/Eschwege; Johs. Braun. 
1927. 5, .JUt. 

(Zeitschrift des Vereins fiir hessi sche Geschichte und Landeskunde, 
N. F., Erganzllngsheft 18.) 

Es ist seh1' verdienstlich, daB dieses Stadtbllch von zwei mit der 
Geschichte Witzenhausens wohl vertrallten Forschern bearbeitet worden 
ist. SteIJt es do ch eine FlIndgrube erstens Ranges dar flir die Ver
fassungs- und Verwaltungsgeschichte der Stadt, ab er auch nicht minder 
fur die Rechtsgeschichte und die ifarniliengeschichte. Del' 1. Teil 
des Stadtbuches bringt die Verordnllngen und Beschliisse des Rates. 
Es foJgen die Protokolle libel' Akte der freiwiJligen Gerichtsbarkeit, 
die vor dem Rate vorgenolllmen wurden. Del' 3. Teil , das WiLhrschafts
buch, enthalt die protokollarischen Aufzcichnungen iiber die Besitzver
andenmgen in Witzenhansen; er bedeutet gleichzeitig ein schr rei ch
haltiges Qllellenmaterial fiir die Flurnamenforschung. Als letztell Teil 
bietet das Stadtbuch die Vereidigung der neu mtCh Witzenhansen Zu
gezogenen aIs BUrger. Den voUen Wert diesel' VeroffentJichung wird 
man erst ermessen konnen, wenn die auBer dem vorliegenden Text
abdruck des Stadtbuches uoch vorgesehenen ergiLnzel1den Quellen, sowie 
die zusamOlenfassende Darstellung und das Register nebst Stadtplan und 
Flurkarte erschienen sind. Wir sehen dem Sclilusse der Publikation 
mit Spannung entgegen; ist sie doch, was wissenschaftliche Behandlung 
und AusweTtung des Stoffes angeht, in den besten Hiinden. 

X. S t a m m - un d A h n e 11 t a f fll n, F a m jl i e n z e i t -
s ch riften un d F amilieng es chich t e n. 

(Bearbeitet von Car 1 K net s ch). • 

34. Ahllentafeln (ler Ed(la, n. Band, 9. 12. Lieferung, Gotha, Justus 
Perthes 1928 1929. 4 0 

Fur Band I und die ersten Lieferungen des n. Bandes verweise 
ich auf die Anzeige iu diesel' Zeitschrift Bd. 55 S. 380- 383, 56 S. 500-501 
und Mitteilungen des Vereins flir hess. Geschichte, Jg. 1926/27, 1928, 
S. 117 118. Der n. Band ist nun abgeschlossen, hat ein sehr aus
flihrliches Namensver-zeichnis erhalten und zum Schlllsse sind ihm umfang
und inhaltreiche Ergal1zungen und Berichtigul1gen zu beiden RLndell 
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beigegeben, sodaB auch dieser Band eine wirkliche Bereicherung der 
deutschen Genealogie bedeutet. Von hessi schcn Adelsfamilien erscheinen 
die v. Darnberg, v. LalVensteill, v. Mansbach , v. ji!Hin chhausen, Schenck 
zu Schweinsberg, v. Stein zum Altenstein , Treusch v. Buttiar, Trott, 
Waitz v. Eschen, von biirgerlichen FamiJien unserer Gegend die Refugie
ia.milien Bourdon, du. Pont, Sechehaye, die Hilchen in Sontra, Halm 
und Hill emann in Wanfried , Francke und Martin in HOlllb erg, WiedemanTJ, 
Koch und Soldner in Scll Illalkalden, Buff, Lauer und A mend in und Ul1l 

"\Vetzlar, Becker, Sch ro eter, Wipperrnann im Schaulllburgischen, Bode 
in Berka , Wiegandt in Gehau s, Schneider uud Diilffer in Wildungen, 
die Waitz und ZUlllbe, Lll ca.nus und v. Eckardsberg, endlich aus delll 
Darmstlidtischeu Feller, Hoffius, v. Grand vilJ e, v. Grollllan ulld Kameitsky 
v. Elstibors. Zu Tafe l 371 auf S. 157 ist noch hinzllzufiigen, daB der 
Syndiklls Conrad Hesse in Kiel 1656 oder 1657 gestorben ist und ein 
Sohn des Amtlllallns zu Eilhausen in der Grafschaft Waldeck Curt Hesse 
nnd der Maria geiJ . Leusmann war. Des Curt Hesse Vater war der 
h essische AllltlTlanl1 Zll Trendelbllrg und Plesse Henri ch Hesse, Maria 
Leuslllann war die Tochter des Amtl1lanllS Henrich Lensmann Zl1 Itter. 
Tafel 360 auf S. 168 ist dahin zu ergiinzen, daB Johann Heinrich Lors
bach (1712- 1794) ein Sohn des Biirgerl1leisters Martin Lorsbach zn 
Siegen und del' Marie Elisabeth geb. Achenbach aus Siegen war. 

35. Deutsches Geschlechterlmch, henwsgegeben von Dr. iu!". Bernhard 
learner, 58. Bd. (K urpfalzisches Geschlechterbllch Bd. 1), G6i"litz 1928, 
59. Bd. (Ostfriesisches Geschlechterbuch Bd. 3), 1928, 60. Bel. (All
gemeiner Bd.), 1928, 61. Bd. (OstprenBi sches Geschlechterbuch Bd. 1), 
1928, 62. Bd. (Posensches Geschlechterbllch Bel. 1), 1929, 63. Bd. 
(Hamburger Geschlechterbuch Bd. 8) 1929, 8°. 

Bd. 58: Die Familie F ri e s hat fast 100 .rahre von zirka 1(i68 bis 
zirbt 1750 in GieJ3en und Homberg a. d. Ohm gelebt, di e Schweppen
]lau ser sind wichtig flir Hessen , weil der Falllilie die rnit Friedrich 
Ha n c k e vermahlte Stammm utter der Prinzen von Bat ten bel' g ent
s prungen ist. Im AnschluB wird die Genealogie der I-laucke und der 
J3attenberger gegeben. Die Zinckgr ef stallllllen aus Frankfurt, di e 
Hab er korn aus Allendorf an der LUlllda. Die Ahnentafel Fries ist 
fast ganz hessisch und bringt Namen wie Haberkorn, HappeJ, Ebel, 
Kornma.nn , Lauck (LUC ~Lllll S), Liincker, Mencllen, Soldan, Vietor, v. Weiters
lrausell etc. In einer Mel.anchthonschen NachkomJnentafel erscheinen 
4.ie GraH, Rei nick, Schrodt, ]\1isler, Happ eJ, Vlllteills, Tossauus etc. 
In cler nngeheuer weit hinaufreichenden Ahnentafel Zinckgref liest man 
auch di e Nalll en Cruciger, Scharpff und Semmler. Sonst verstrent 
manch es Hess ische wi e Bissing, Caner, Follenius, Gienanth, Gundlach, 
Langsdodf, v. Mettingh, Prellschen von Liebenstein, Ri em, v. Scheibler, 
Scriba, v. d. Tann , Virrnond. Bd. 59: Die Meder stamll1en aus Worms. 
Beigefiigt 1st die Ahnentafel des Leibrned ikus Dr. Georg Wilhell1l S t i r n 
in Emdell ails der bekallnten Homberger Familie, dessen schi:ines Bild 
wiedergegeben ist. Bei den W iar d a erscheiueu die hessisch en Namen 
Creisser, Stirn, Graebe, Wenderoth, und in del' Wiardaschen Ahnen
tafel noch Benoit, van Hoomen, Behaghel, Sommerhoff, Spohr, Goclenius, 
Schwabe, v. Amelunxen. Bd. 60 : Stammfolge B 0 n n et, seit 1685 im 
N assauischen und in J-lessen. Bd. Cl: Familie K a y s e r aus Konigs
berg ill PreuJ3en, dazu gehOrig lVIarie Kayser (1851 Hl1C) , des ehe
maligen Marburger Archivdirektors I-Ieinri ch Reimer (1848 - 1922) Frau 
und deren ~Uterer Bruder Emanuel Kayser, Professor der Geologie und 
PaHiontologie in Marburg (1845-1927). Bd. 62: G r a. e beaus Allen-
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dorf an der Wena., Stamlllvatel' ist Franz Graebe, gest. 1.680, verrn. 1649 
mit Margarethe Spohr aus Allendod'. J n del' Graebeschen Genealogie 
viele h essische Namen, z. B. Ernst, GocJenius, Goeddaeus , KJ ein, v. Schmid, 
.Vietor (ni cht Victor). Die ill1 Anhang auf S. 169 genannten Graebe 
g-ehoren zu def Kasselel Familie Grobe und stehon bereits im Deutschen 
Geschlechterbuch Bd. 52 S. 75, st1Ltt Iber is t Ib a zu sotzen ! Die 
F amili e Kunk e l au s Berlin wird in Zusammonhang gebracht mit den 
Glashii ttenmeistern Kllnkel (Kunckel von Lowenstern) in Hessen, deren 
Stammtafcl auf S. 561 552 gegeben wird. Bd. 63 : J 00 s taus Wanfried, 
Pop p e n h u se n , B 0 p p e n ha us e n au~ Eschwege (wohl urspriinglich 
aus Kirchhain ). K l op s to c k , untel' den Ahnen des Dichters Klopstock 
ist auch Catharin a M:1tte nb erg, geb. SchweiB, Tochter des in Kassel 
am 15. September 1567 begr. Blirgermeisters zu Kassel Johannes SchweiB. 
Die Moo y 0 r ans ' Lel11ford e haben splLtel' auclt hessische Beziehungen. 
Bei 111: ii n c h m eye r findet man di e Stal11ll1reihe der S c h u 1 z e vom 
Rohnhof (Stecling, Grote, Hoper), clann die R.iedesel zu Eisenbach, Willich 
genannt v. PoeJlnitz und Waitz. 

36. :E'amiliengeschichtliche nUtter, 26. Jg. , 1928, 4°. 
Kekule von Stradonitz, Zu!' Frage del' Abstammnng Steubens 

(die Bauernfamilie Steube in Heldra, zu der Augnsti n von Steuben gehort, 
hat aber trotz cl em Urteil Kekul es "non liquet" bestimmt nichts mit 
der acleligen Fall1ilie von Stell be zu tun i). B 0 n n ot, Texas u.nd die 
deutscho FamiJienforschullg (darin h ess ische, Frankfurter, nass1LUische 
nnd waldecki sch e Familien: Bene, Benner, Contzen, Dittmar, Dotter, 
Eckha rclt, Friedrich , Frobose, F lirst, Groos, v. I-Ierl'f, v. J-iosso, Kaltoyer, 
Kattmann, Koller, Koster , KraH, Kmrn er, T\raushilar, v. Lichtenborg, 
Mertz, Moyo, No ub ort, SaWcr, Schenk, Schl oichor, Schl oeglll a. lIll , von 
Schiitz , Storzing, Thomao, v. Waite r). v. d . Vo I cl o n , La llg lclJigkeit 
geneal.ogischen Sc hwind oJs (het rilTt die ge:hl schLe Go no,dogic del' II' alllili o 
de le Hoe). Ruppersberg , D,LS Fra.nkfurler SLadl.arc lli v ",I s () lI oll c 
familiengeschichtlicher Forschung. I\n 0 r r , Gose ll onlJl'i ofe a il s ,liter 
Zeit (clarin Beler aus Ka.ssel, Wittekind und Bornhard in Biiclingon, 
Schneiter ans Darmstadt, Vogel ails Kirchheim , Wint~r aus Jl om berg 
a. d. E fze, W ollenscheerer aus F ran kftut a. lYI.), v. d. Ga b e 1 c n t z , 
Bau- uncl KunstcleukmiLler Thitringens als familiengeschi chtJi cho Quell e 
(darin ,wch GrabmiUer vieler Hessischer Personlichkeiten aufgeziihlt). 

37. Vierl;eljahrsschri ft fiir Wappen-, Siegel- 1l1ul FmnilienkulHle, 
54. Jg. , Berlin, 1928, 8 °. 

v. Z e h men , Allianzen des Geschlechts von Zehmen (darin v. Gau
greben zu Goddelsheim, v. LoBberg, v. Mlinchhausen, Knebel v. ICatzen-
elnbogen). S tau cl t, GeneaLogie in Amerika. 

38. ])er ])entsche Herold, 59. Jg. , Berlin 1828, 4°. 
M a c c ll, Ortsfremde in cleutschen Kirchenbiichern. v. G a i s b e rg-

Schockingen , Ein Wappenbecher vom Jahre 1687. Kekule 
v. S t r ado nit z, Nachruf anf Gene ralleutnant a. D. Karl v. BardeJeben, 
g-est. 18. 3. 1928 im Alter von 871

/ . Jahren (ll1i t Bild). W. M oIl e 1'. 

Die "Abstammung" von Karl dem GroBen. K aB b a c her , Auer
bacher Fremdehen in cleI Zeit von 1631 1800. R.h e u d e, Eine 
von Holzbausensche Ah nentafel (namlich cles .Tohann Georg v. H. in 
Frankfurt zn 16 Ahnen von 1721). v. H e B b e I g, Ahnentafel des 
Johann Ernst von Glaubllrg (zu Frankfurt a . lit 1721). F i s c h e r 
Evangelische Pfarrer jlidischer Abknnft (dabei Johallnes Christophonis, 

.' 
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Pfarrer in Bessungen, Betziesdorf und GroBzill1mern, Georg Friedrich 
Lichtenstein, hUher Stil3kind, in FrankfLlrt, Gottfried Thomas Zeitmann 
in Frankflut, Friedrich Albrecht Augusti , htiher Herschel aus Frank-
furt). W. M ti 11 er, Die Hitter von Frankenstein. • 

39. Dcr Familienforschcr. Monatssc.hrift fur Familiengeschichte unel 
Wapponkunde, 3. Jg., Heft 4-12, Mannheim 1928, 8 a. 

Vi olseitige Zei tsch rift. In dieselll J ah rgang aUgemei n interessierendo 
Aufs~itze: T rap p , Die jiidischen FamiJiennamen und i hre Eigenart. -
13 0 n cl i, Familienpapiere und Falllilienbilder im Erbe. T., Inzucht 
und Degeneration in l-Ierrscherhliusorn. Fur uoser Arbeitsgebiet be
sonelcrs: K ~i 13 b a c her , Geistliche und Amtleute in Auerbach a. d. B. 
von 1437- 1713. K a B b a ch er, Mei stertafel des Spenglerhand werks 
in Frankfurta. M.1861. Ahnenhtfe ln Brack , Boec1<h , KaBbach e r 
in ALlerbach, zu je 8 Ahnen. - Sonst verstrout Hessisches. So im 
"Namenverzeichl1is del' besitzenden lInel begtiterten Familien des Herzog
tnm s Sachsell-Mein ingen bi s ca. 1850" vi el Nachrichten Uber die v. Bast
heim , v. 13aumbach, Schrimp£ v. 13erg, v. Berlepsch, v. Bibra, BleimtUler, 
Bohlig, v. Boyneburg, v. i:lrandenstei n, v. Breitungel1 , v. Buchenag, v. 
Buttlar, Deahlla, v. Dormbach, Diode , v. Donop. Tn clel1l Aufsatz "Uber 
Augsbluger SchLlhknechte" von v. d. Br u c k - D ii n t z f e I d leommen vor 
Ki:iJbel ans Friedberg, Lutter allS Kassel, Steinh ard aus Frankfurt 1726, 
im Stalllmbaum K i cl e r 1 en - W a c h tor erscheint um L640 Oatharina 
Steui3er aLlS GieBon. In der FamiJiengeschichtlichen SLlchecke Namen 
wie Orantz, Kleinschmidt, GreB, Kahler, Pressun, Ries, Harscher, v. iVlettillgh. 

40. Ekkchanl, :iUittcilungsblatt dClltscher Gcnealog"ischer Abellde, 
4. Jg. , I-Ialle 1928, 4". 

We is k e, Bilclnissammlung der Franckeschen Stiftungen. Darin 
Portr~its cler Liebkllecht, Lonicerns, LotichiLlS, Lucae, von Lyncker, 
Magirns, MajLls, Matthaeus, Meckbach, Mel, Mentzer, Merian, Mithobius, 
MogillS, Mohr, Molthcr, Moscherosch, Motz, Neuberger, Neunes, Nigidius, 
Oldenclorp, Orthius, Paganus, Pagenstecher, Pelletarius, Petraeus, Philo· 
capella, Philippus , Piscator, Praetorins, R.ambach , Rasor, Raupius, 
Ruclolphi , Rumpf, Scheffer , Scheibler, v. Schlitz. Schneider, Schnepfius, 
Schonfeld, Schlitz, Seelig, Seip, Siuolcl, von So lm s, Starck, Strauch, 
Tilemano, Tossanus, v. UJ'tenbach, Valentini, Verdries, Vigelins, Vultejns.
Lot z e, Die genealogischen Schatze cles Magistratsarchivs in Meiningen. -
Fa b i ails ch e Ahnentafel, ela/'in Biorschenk, Dorr, Eller, Erclmann , 
Ki rchner, Lanckharcl, Salzmann, Traub, \Vernborner. B 0 r n h a r d t , 
Die wa.ffenfahige Mannschaft zu WilclenHLnn im Oborharz 1585 (Bast 
uncl Eschenbach aus Schmalka1clell, Heimburge aus Humern). Her r
m ann, Von cl er Sied.! ungstatigkeit Fri edrichs des GroBen am Finow
leanal (Schlifer uncl Zicker aus Hanau , GriH aus Hessen). We r w a ch , 
Ehemalige Friclericianische Solclaten aIs Burger Potsdams (Galle aus 
Mainz, Goehte allS Nassau-Usingen, Heinholcl aus Kassel, R.odins aus 
Hadamar). Ri eh rn, Die N,Lchkommen cles Worth alters Ohristoph 
Katsc h (clabei Pfarrerfamilie Rimius in Binsforth unCI Malsfelcl, auch 
in Al lonclorf). Se m m e l·sche Ahnentafel, clarill Anclreas, B1ech, 
O1aner, Diehl , Fievet, Fleischer, Frera , Frieclerich. 

41. Archiv fUr Sippcnforschllng und aHo verwandten Gebiete, 5. Jg. , 
Heft 7- 12, Gtirlitz 1928, 8°. 

Die Zeitschrift halt, was sie versprochen hat. FUr Hessen besonclers 
wertvoll: Se b a. s ti an, Einwohllerverzeichnis cler HerrschaftEppstein vom 
Jahre LoG7. Hum n;t el, Briefsammlung Johann Erclmann Hummel. '-
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G rim m el , Alm osenempfanger des Kirchenkastens von Oberkaufllngen 
uei Kassel aus den Jahren 1588- 1603. Ferner Ye rstrellt noch z. B. 
in den Zusamm enstellungen VOIl A dl un g , A pothekenbesitzer etc. 
PreuBens im J ahre 1798 (Maximili an Lohrnann illl Hessischen 1777), 
W e n ts ch e r , Stndentenfahrten zur 13i ederrn eierz eit ( l836F,thrt clllrch 
Witzenhausen , Kassel, Wolfhagcn, Arolscn, in Koln ZlI sallllllcntrcffen 
Illit Marburger Stlldenten), v. K e t e I h 0 <.I t , Schwarzburg-Rllclol stlldti sche 
Pfarrer bis 1800 (clabei M. Heinri ch Eckardt, geb. 1580 in Wetter, 
1601 Pfaner i n Wil dllngen etc., gest. 1624), v. E h r e n k r 0 0 le , N eue 
Leichenprecligtenfund e auf Wrisbergholzen (darin v. Berlepsch 1632, 
Chelius 1591, v. Donop 1625, Fichard 1574, Henichills 1671, Hunnius 
1603, Michelbach 1626, Ran v. Holzhausen I G14). P e ti s cu s, Die 
Grafschaft Ravensberg und ihre Amter bi s 1719 Cv. Hatzfelcl , v. Com
berg, Heisterm ann). 

BeiJ agen ZUIll Archiv rur Sippenforschung : 

1. G e s a m t - N a 111 e u s v e I z e i c h n i s umfassend Band 1- 50 d e s 
Dents c h e n Ges chle c h te rbu c he s (in einzelnen Drl' ckbogen). 

2 . A h n e n r e i h e n a u s a 11 e n cl e u t s c h e n G a u e n , Heft 8 10 : 
'fafel v. S c hI i t z genannt v. Gortz und Wri sberg. Bei cl el" Tafel 
v. Dewitz: Jud enh ertzog, Vietor, .lager, bei deI Tafel v. MarchtaleI: 
Schreibeisen, Wem er , HoIck ; 'fafel L u can u s (Yi elfach zur Ergan zung 
zu verb essern). In den TafeIn Bohlmann und v. HeimbuIg einige 
hessische Tamen, bei der letztgenannten ist auf Nr. 123 Wilhelmine 
Marie Kirchhoff noch erhebli ch ,wfzubauen. In der Tafel v. Grod
deck: Wi ttich, Eylau, Romer, Becker, Gabler, Schacher. Die Tafel 
v. Weickhmann zu erganzen: Nr. 540 Johann Soennans ist kurz vor 
1754 in Gorinchem gestorben, 542 Johann Jakob Ramrn elrnann, Kauf
und Handelsmann in Danzig. In v. Heimburg: Hofmann , Hilr, Roth, 
Heyd, v. Gundlach, Kirchhoff, bei Schulz: viele Hanaui sche, Hessische 
und namentlich Frankfurter N,tmen, bei HUbner: Mehlbach, StUtzer, 
Barwaldt. von Wingen , Reyer, bei Lopi tzsch: Topfer, Kapeller, RUhl , 
bei v. Ketelh ocl t : v. Humbrecht und viele anderer Altfrankfurter Ge
schlechter, fem er v. Ditfur th, v. Comberg, v. Hornberg, v. Buseck, 
auch Lanclgraf Wilhelms IV. 16 Ahnen. 

3. L ex ikon D e u tsc her Famili e n. Dabei die Herwigim Waldecki
schen sei t 1462), Michel a.us Niederkl een im Kreis Wetzlar (seit 1655), 
WUllderli ch aus Biedenkopf in Frankfurt (seit 1579), Korndorfer aus 
Oberfranken in Hessen. 

42. lUitteihlllgen del' Zelltralstelle fUr Deutsclte Personell- und 
FamiHeugeschichte, 38. Heft, F a m i li e n g e s c h i c h tl i c h e Bib li 0-

g rap hi e , Jg. 1926, bearbeitet von Fri edri ch W e c k e n , Leipzig 1928, 8 °, 
Mit dies em Heft ist Bd. 2 der Bibliographi e filr die J ahre 1921-

J 926 abgeschlossen und damit ist uus ein auBerst wertvolles Hilfsmittel 
fUr alle geneal ogische Forschung gegeben , fUr das dem Bearbeiter 
herzli ch zu danken ist. Ein Generalregi ster ist von \V. Fa ngh il n e l 
beigegeben worden. Der noch nicht erschienene 1. Bd. , cler di e genea
logischen Erscheinungen der J ahre 1900 1920 enthalten solI, wird wohl 
in Ktirze herauskolluuen. 

43. Flugschriften tIer Zentralstelle fiir Deutsche Persollell- UJl(1 
Familieng'eschichte, Heft 12. Das F ran k f u rt e r S t a d t a I c hi v als 
QueUe familiengeschichtlicher Forschung, von O. R u pp e r s b e r g , 
Leipzig 1928, 8". 
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Eine sehr d,mkenswerte Einfiihrnng in die flir den FamiIienhistoriker 
wichtigen Bestande eines der umfangreichsten und wertvollsten deutschen 
Stadtarchive. Von den SchiLtzen erwahnen wir nul': Kirch enbUcher seit 
1533, Biirgerbiicher seit 13l1, Ratsprotokolle seit l428, Bedeblicher seit 
1320, WiLhrschafts- und InsatzbUcher seit 1358 bezw. 1328, Testamente 
seit 1320, NachlaBinventare von 1492 ab, ferner die unschatzbare 
Sammlung v. Fichards ZLU Frankflll'ter Geschlechtergeschichte. 

44. lUHteiluugen (les Rolantl·Drestlen, 13. Jg. , 1928, 4°. 
Darin sehr gute Besprechungen neuerer Familiengeschichten von 

H. J3utte (z. B. Riedesel zu Ei senbach , Langsdorff, Schmitthenner, Otterbein). 

45. Jiitlische Familienfol'scll1ll1g, Jg. 4, Jg. 5, Nr. 1-2, Berlin 1928 
bis 11329, 8 °. 

• Hervorzuheben: A. C z eJ 1 i tz er , Mischehen in Berlin. C z e lli tz er , 
Unser Archiv (darin erwlLhnt Veroffentlichungen zur Geschichte der 
FamiLien Gotth ellft in Kassel, Herz in WeiJburg, Guggenheirn aus Worms, 
iVIainz in Frankfurt, GoJdschmidt bezw. Levy in Hessen). In dem 
Aufsatz von A. G 1 a se r , J uden als StraBburgel' Studenten im 18. Jahr
hundert, wird ein Heynemann Wolff aus iVIarburg 1784 und ein Petrus 
Wilhelm Rollmann aus Schliichtern genallnt, diesel' letzte aber ist wohl 
bestillJll1t kein Jude, sondern er gehort zu del' bekannten alten Isenburg
H,maui schen christlichen Gclehrtenfamilie Rullll1ann. S. S ch w ar z
s chi 1 d , Die Fall1ijie SchwarzschiId in Frankfurt a. 'i'lL 

46. Zeitschl'ift (le1' Zentl'alstelle fiil' Niedersiichsiscl:e }' amilien· 
geschichte, Jg. 10, Hamburg 1928, 8°. -

Farnilientag W i 11 r i ch (Stammva,ter der 1595 in GieBen geborene 
Rektor zu Helmstedt Dr. Nikolaus Wilrich). Ahnenliste von Dr. Carl 

' Pfingsthorn, darin Faber, Hannekell, KugeImann, Mentzer, Pauli , 
Schmidt, Strupp, v. UffeIn, Walter, Well er, Zahn 

47. WestfiUisches Adelsblatt, Monatsblatt del' Vereinigten westblischen 
Adelsarchive e, V., 5. Jg. 1928, 8 ° . 

. v. Kl 0 ck e , Des Livlandi schen Ordensmeistcl's vVolter von PIetten
berg Vel'wandtschaft und AhnenschaJt (sehr wertvolle UntersLlchnug). -
G roe t eke n, Alte Rittersitze im oberen Sauerlande (hessisches Grenz
gebi et: SchmaIJenberg, Gntfschaft, NordBl'l1<1 etc.). - Graf v. We s t
phalen, Geschichte von Bnrg nnd SchloB Flirstenberg (Erbauer des 
Schlosses ist Sill10n Louis dll Ry 1). G 1 a s rn eye r , Archivfahrten 
krellz und qller dllrch Westfalen (im v. Papen'schen Archiv auf Antfeld 
bei v. Schade'schen Archivalien manches Hessische, z. B. 170'1 Riickzllg 
der hessischen Trnppen aus Westfalen, 1558 Praesentation des Hermann 
Thweer, recte Hermann Twel'll aus Marburg, als Pfarrer zu Neustadt, 
Ehevertrag Schade-Riedesel1567, v. DaIwigk, v. Ense, v. Canstein, Ran 
ZlL HoJzhausen 15. 17. Jahrhundert, v. Canstein, v. Pappenheil11, v. 
Falkenberg 1508. Im Kappenberger Archiv: Stein'sche Fal11iIiemlkten 
betr. den Minister vom Stein, seine Frau und seine Kinder, im Wrede'schen 
Archiv zu Al11ecke z. B. v. Rolshausen 17. Jah.rhunclert . . - Portrats vom 
Kasseler Hofmaler H. de Qui t t e r 1628-1718 in der Grevenburg). -
Ko ch end 0 r f fer , Del' Obergang des Herzogtums Westfalen und der 
Grafschaften Wittgenstein an Preul.len. Bot zen ha r t, Adelsideal 
und Adelsreform beim Freiherrn vom Stein. -' v. K 10 eke, Karl August 
Varnhagen von Ense als Adelsul'SllpatOl'. 

48. iUitteilullgell (ler hessischell familiengeschichtlichell Vereilligullg, 
Bd. 1, Heft 7-10, Bd. 2, Heft 1 2, Darmstadt 1928/29, 8° . 
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Aus dem reichen Inhalt Hir das knrh essische Gebiet besouders 
hervorzuheben: R. S ch a fer , Die Marburger FamiJie Orth, mit sehr 
vielen Nachrichten liber die Nachkoll1ll1 ensc haft des um 1531 in Lohm 
geborenen Pfarrers Christoph Orth zn Oberramstadt. Es gibt irn 
Hessise~.en kaum ein Geschlecht, das sieh so allsgebreitet hat wie die 
Orth. Ubrigens sin cl no eh sehr viele Nachtr~i.ge ZLl dieser Genealogie 
zllliefern. IC Dot t (> r , A Isfeld er Eh evertrage. O. Pen n i n g rot h, 
Eine zweite aIte Naehfahrcntafcl Gerlach Walthcrs, ersten ev. Pfarrers 
von Biedenkopf. W. M. 0 11 er , Die Wappengruppe mit den Klee
bLittem (Schutzbar, Lesch von Molnheim , v. Cleen). Die genealogisch 
am schwicrigsteu Zll h ssenclc Grllppe alleI oberhessischer Gesehleehter, 
liber dcren Zllsall1l11enhang dLHeh diese Arbeit nodI nieht das letzte 
W OIt gesprochen ist. Bee k er, Genealogie der Graeveschen und 
Kemmerisehen Fall1iJie. R. Se ha fer, Die Rlibsame in Alleudorf an 
der Lumbda, Griinb erg llnd Umgegend. R. Se h a f e r, Hessen im Ehe
blleh zu Dillenburg von 1571. O. Praetorill s, Die "Politisehen 
Lanclvisitationeu·1 als QueUe flir Fall1ilienforsehung. 

49. Nachrichten del' Gesellschaft fUr Familiellknnde iu Kurhessell 
Ulul Wahleck, 3 .. Jg., 4. Jg., NI. 1-2, Kassel 1928/29, 8°. 

Die Zeitsehrift wird imlller wertvoller. Ieh nenne nur ein paar be
sonders inhaltreiehe Arbeiten aus def FiHle cles Gebotenen: A. W orin g er , 
Familiennaehriehten au s der Arnoldsehen Chronik (Sehlul3). W. Paul
ill ann , Hessisehe Regimentstageb ii eher (in del' Landesbihuothek Zll 
Kassel). C. Kn e t se h, Hessenblut, Eine Nachfahrenli stc (Nach
kommen des Heiurieh FLUster lUld der nl,Lrgarcthe VOIl I-Tessen , einer 
naturliehen Tochter Landgraf Llldwi gs 11. ). Dazu da,llice ll swertc aus
fiihrlieh e Naehtr~i.ge von E .. Grimmell. G. v. Jordan , IIessisehe 
Studenten am Gymnasium illus tre in Brcl1lcnl(aO- 181O. A. Rc e c iu s, 
Altere Pfannerfamilien ZLl Allendorf in dcn Sooclcn. W. P a u I In cl, n n , 
Corbaeher Pfarrer. H. A. Pl o h n , Hess ische Exilicrte reformierten 
Glaubens (in Altona). W. P a u I III an n , Namellsvel'zei ehni s zu Hl'UlIllCrS 
Gesehichte der Res idenzstadt Casscl 913- 1.913. W. Rot s c h c id t, 
Hessen nncl Nassauer a ls Stud enten an der UniversitM Duisbnrg. 

50. BOllnet, Rudolf, Di e Tot e 11 de r 1\1 a r b n r g e r H u r se hen s c h a it 
A r m in i a , 2. Teil, 109 Lebenshinfe mit Bildern, Frail khut a. NL 1928, 8°. 
(Vgl. diese Zeitschrift Bd. 56, S. 511-512). 

Den Biogmphi een der erste11 146 Toten der 1860 gegrilndeten1\1arburger 
Burschenschaft Ar01inia foJgen nun weitero 109 Lebenslaufe , darunter 
die aJl cler yielen , dic im Kriege geblieben sind. Dem 1. Teil waron 
nur 16 Portrats beigegeben, dem zweiten siimtlieho 'Gilder der Arminen, 
deren Lebenslallf das Bueh enthalt. Ein sehones Denkmal , das den 
Toten der Arminia gesetzt ist. Von all gem ein er bekannten Na010n er
seheinen EUenberger, Vilmar, Hartwig, Lohmeier, Wissemann. 

51. Katalog der fih'stlich Stolbcl'g-Stolberg'schen Leichenpre(ligtell
Salllllllung, Band n, Leipzig, Degener & Co. , (Inhaber Oswald Spohr), 
1928 8° 

In den M.itteilnngen des Vereins filr Hessisehe Ges chiehte Jg. 1926/27, 
Kassell928, S. 127 128, habe ieh den L Band dies er Leiehenpredigten
sammlnng angezeigt und auf die groBe Bedentnng der aul.lerordentJieh en, 
etwa 20000 Stiiek urnfassenden Sarnmlung in Stolberg hingewiesen, 
deren wirklieh e Benutzbarkeit nach den versehiedensten Riehtnngen hin , 
fUr den Genealogen wie den Theologen , flir den Literar- wie fUr den 
Knnsthi storiker, durch die mustergi:iltige Bearbeitung und Herausgabo 
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seitens der beiden auf dem 'ritel des Werks nicht genannten bekannten 
Genealogen v. Arnswaldt und Wecken und des rilhrnlichst bekannten 
Vedags von Degener in Leipzig erst moglich gemacht ist. Der n. Band, 
der .durch ein kurzes Vorwort Weckens eingeleitet wird , umfaBt in den 
Lieferungen 10 bis 15 des Werks die Huchstaben G bis K(e) des Alpha
bets und bietet abgesehen von seiner allgemeinen' Bedeutung fiir alle 
deutschen Landschaften auch fur anger hessisches Gebiet eine Fillle 
von Quellensto1£. Ich Benne die Namen, die l3eziehnngen zu Hessen 
hahen: GaHe, Gambs , Garthius, Gaudecker, Geilfus, v. Geismar, GeiB
heimer, Gerlach, Gel'nand, Gerstenberg, Geyer, Geyger, v. Geyso, v. Glau
burg, Grafen von Gleichen, Gleim, Glock, Goclenius, Goebel, Goeddaeus, 
v. Gortz, Gosslin., Goetze, Gogreve, Graff, Grambs, Greber, Grei1£, 
v. Greiffenklau zu VoJlrats, Gremp v. Freudenstein, Greuhm, v. Gries
heim, Grise, v. deI Griiben, GroB, Grubusch, v. Grun, Grti.newaJd, Gude
nus, v. Giinderrod, v. Gilns, Giinther v. Brennhausen, Ha.berkorn, v. Hacke, 
v. Hagen, v. Halcke, Hamer, Grafen von Hanau, Handwerck, Hannecken, 
Hansell1ann v. Loewll1annsegg, v. Hanstein , Happel, v. Harstall , Hart
mann , Hast, Hattenbach , v. Hattstein, v. Hatzfeld (v. Hotzfeld), Haus
mann, v. Haxthansen, V:1n der Heck, Hehr, Heiden (Heyden) , Heillllann, 
Hein, Heinelllann, Heintzenberger, Heistennann, HelIer, Helvicus, Henckel, 
Hendel, Grafen zn Henneberg, v. HenBberg, Hensel, Heraeus, Herbst, 
v. Herda, Herdenius, Herff, Herll1ann, Hert, v. Hertingshansen, L:1nd
grafen zu Hessen (sehr zahlreich I), Heuer, Henstreu, Hilchen, Hilchen 
v. Lorch, Hirschfeld, v. Horde, Hoffll1ann, Hoffmeister, Hohgrefe, Holter
mann, Holtzendorf, Holtzhansen, v. Holtzhausen , Holzappel zu Vetzberg, 
HOll1mert, Horn, v. Hornberg, Horst, HMner, Hiilsemann, v. Hiinefeld, 
Hiipeden, fltiter, HUll1bracht, v. Hundelshausen, Hunnius, v. Hutten, 
Huxholtz, v. Hynsberg, Jager, Jeckel, v. Jossa, Grafen von Isenburg, 
zum Jungen, Jungmann. 

52. Nachrichten der Wetterauer FallliHe Fix, Heft 2 und 3, 1927, 
1929, 4°. 

Viel wertvolle Nachrichten iiber die in Obermockstadtin der Wetterau 
seit Anfang des 17. Jahrhunderts erscheinende Familie, auch zur Orts
geschichte. Der Name geht auf Friedrich zuriick, nicht auf Vitus, Feige 
oder Fiacrius! Beigegeben sind weit zurilckreichende Ahnentafeln. 

53. Sch:-ifer, Rudolf, Beitrage .zur Geschichte der Familie 
Ho f f m ann, Heft 1 und 2, Darll1stadt 1927/28, 4 0 

Diese Fall1ilie I-Ioffmann ist Ull1 1700 aus Meiningen, wo sie seit 
dem 16. Jahrhundert nachweisbar ist, nach Darmstadt gekommen und 
hat dort :11s Gelehrten-und Beamtenfamilie einen guten Nalllen erworben. 
Die beiden Hefte bieten sehr viel Daten und Namen und lassen durclt 
die beigegebenen Lebensbeschreibungen das Geschlecht klar vor uns 
erstehen. 

54. v. Kiecll.Cbusch, Womer, Nachrichten zur Geschichte der 
Familie Kieckebusch (v. Kieckebusch), Leipzig 1926 (be
sprochen in dieser Zeitschl'ift Bd. 56, S. 514) . . 

Nachtrage (in Einzelblattern) gedmckt. Bei den beigegebenen 
Ahnentafeln ist die zur l-iaJfte hessische del' 1863 in Kassel geborenen 
Ema Henschel zu 32 Ahnen dahin zu verbessern, daB Johannes Ostheim 
(V 22) 1740 in Lendorf, nicht in Kassel geboren ist und daB seine Mutter 
Anna Elisabeth nicht eine geborene Dickhaut war, sondel'll den Madchen
namen Steinmetz getragen hat. 
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55. Langs(lorlI', Ludwig, G e s c hi c h t e d e r F a m i 1 i e La n g s do rf f 
von 1550-1850 llebst ein em Yerzeichni s der im Jllli 1928 Iebend en 
Mi tgli eder. Nal1mburg <i.. S. 1928, 8°. 

• 

N achdem von delll selben Ver:fasser Gehei men J ustizrat Langsdorff, 
OberI and esgerichtsrat i. R. in DUsseld orf , der ;,Stamlllballlll der Familie 
Langsdorff, v. Langsdorff und Schultze v. LUlgsdorH" 1893 in 1. und 
J 906 in erweiterter 2. Auflage erschi enen war, ist nun die Geschichte 
der aJl ge~ehenell hessischell Bealll tenfamili e erschienell, eine Gabe, fUr 
di e das weitverzweigte Geschlecht und llli t ihm die vieI ell gell ealogisch 
eillgestellte!l hessischen Land ~l e u te dankbar sein mlissen. Das rei ch 
Illi t Falllili enbildern geschllliickte BllCh bringt eine Anzahl vo n sich 
ze itIi ch aneinderreihenden Ein zelbiographi een vom 17. bis in di e erste 
l-fiilfte des 19. Jahrhllnderts. Zl1 den Bildern ist Zl1 b emerken, daLl das 
lebensvoll e Grabmal des Obristen Ludwig Melchi or LangsdorlI (1664 1723) 
auf dem F riedhofe in GieLl en ein Wel'k des Marburger Bildhauers Sommer 
ist, von dem in Marburg und Umgegend !loch man ches Bildwerk erhaJten 
ist, beoonders das dern Langsdorffschen am n iLch sten verwandte des 
Grafen August zur Lippe im Hauptchor der Elisabethkirche. 

Dbel' di.e Abstamlllung del' Familie, die Illit delll om di e Mitte des 
I G. Jahrhunderts erloschenen wetteraui schen Adelsgeschlecht v. Langs
dorH k eill en Zllsamm enhang hat, k anll no cl! einiges gesagt werden. 
In GrUnberg lebte eine patrizi sche SchOf!enfami lie von LangsdorfJ, die 
von 1320- 1352 in Urkunden vorkommt (Wi gand v. L. , SchoHe 1320, 
1:323, dessen So hn wohl Heinri ch oder Heinkel v. L., SchOffe 1341- 1352), 
a llLlerdem aber gab es ein e bauerl iche Schoffenfamilie Langsdorf oder von 
Langsclorf in Garllbach , Rock enberg, Leihgestern , und zu dieser F amili e 
gehoren die La ngsdorff, U I11 die es sich hi er handelt. Der alteste bi s 
jetzt urkllndli ch sichere Vo rhdlr, der 11111 1575 geborene spatere Centgraf 
in Leihgestern Conrad 1,. (t 1(43), ist Ili cht crst 1602 in hess ische 
Dienste getreten, sondern a ls ClI ntz LUlIgsdo rlT von Gambach bcreits 
am 16. April 1599 vom Landgrafen Llldwig zu lVIa rbllrg al s landgriLf
Jicher Bereiter im lVIarstall angenomm en. Der Sc hlu B, den de r Be
a rbeite r der FamiJiengescbichte aus ein er Aktenn otiz von l6 L3 zi e li t, 
in deI von den "Vorfahren" des Centgrafen in Leihgestern die Rede 
ist, ist unricbtig, Vorfahren bedeutet in di ese m Falle nUl' Amtsvorga,nger. 
Als einen Sohn dieses ~ilteren Conrad mull man wohl auch den vor 
] 646 gestorbenen Schultheil3en Antonius Langsdorf zu Leihgestern an
sehen (wohl eine P erson mit dem Unterschul theiEen des Amtes Htitten
bcrg Donges L. zu Pohlgons 1630), dessen So hn Conrad Langsdorf, 
Feldscherer , am 22. Marz 1646 Zll Marburg (I 11th. Gemeinde) mi t Maria, 
Tochter des Burgers und Goldschmi eds Ha llS Schultheis zu Marburg, 
lcopuli ert wurde und am 20. Juni 1647 nllC! am 13. Juli 1651 in Mar-

Durg 2 SOM e J ohann Jakob und J ohann I-Ienrich tanfen lieE. Des UI11 

] 575 geborenen Conrad Vater kann eill 1598 zu Gambach wohnend er 
E ndres L. gewesen sein, uncl dessen Vater viell eicht del' Schoffe zu 
G,Llllbach J ohann L. der Jjjngere 1549, der wieder ein Sohn des Schul
th eil3 en zu Gambach Johann (v.) L. 1508, 1514 gewesen sein mag. Und 
von diesem Johann znriick kann man zwar hypothetisch, aber mi t groLler 
Wahrscheinli chlceit, das Geschl echt bi s zu einelll etwa um 1280 geborenen 
G am bachcr Schoffen zuruckverfolgen, namlich so: des Johann Vater 
mag Kl.einh enne Langsdorf (spa ter einfach Henn e L. genannt) zu Rockcn
h erg gewesen sein , der 1438 geboren ist und 1472 und 1488 llrkll.ndli ch 
vorkommt. Des Kleinhenne Vater war Henne (v.) L., der 1462 ajs 
Richter und 1477 al s Schoffe zu Rock enberg genannt wird. AI s desscn 

ZeitscbrifL Bd . 57. 20 
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Vater kann man wohl den Rockenberger Richter Heintze y. L. YOU 1.413 
ansehen nnd als seinen GroBvater den yon 1368 bis 1372 als SchiH[e 
Zll Gambach erscheinenden Johann v. L., d'er 1372 seinen Besitz zn 
Gamb,w11 an das KJoster Arnsblug yerkallft (,also damals vielleicht ill 
das nahe gelegene Rockenberg yerzogen sein mag !) . Johann war der 
Sohn des Rule yon Langsdorf, der yielfach auch Rule yon Bllckenheim 
genannt wird und YOU 1337 1369 als Schoffe zu Gambach, 1357 und 
1362 auch als Amtmanu zu Gambach yorkommt. Diesel' Rule war der 
zweite yon 5 S611nen des etwa llm 1280 geborenen und zwischen 1354 
und 1358 gestorbenen Wigand yon Langsdorf, del' zn Gambach 1337 
und 1338 urknndli ch erscheint nnd wohl ebenso Schoffe war, wie drei 
seineI' SOhne . 

• 

56. Familienblatt del' JlIangel', 1. Jahrgang NI. 1 3, 2. Jg. NI. 1 2, 
Regensburg 1928/29, 8 °. 

Einem einzigen Geschlecht gehoren die yielen yerschiedenen 
Familien des Narnens Manger nicht an, auch mit dem alten Adel ists 
ni ch ts. Die Manger in I-lessen llnd yon da in N assau stammen aus 
Wetter, ihre Genealogie steht im Deutschen Geschlechterbuch Bel. 32, 
1920, S. 357 396. 

57. Jl[ercksche Familienzeitsclll'ift, Band X, Heit 4, Dezember 1928, 8°. 
Dal'in sehr interessante Ahnentafel del' Marie Sophie Adelheid 

Amalie Merck geb. Hofrn ann. 

58. JlIitteilungen aus {I er }'amilie Paulmann, Heft 1, Kassel, Oktober 
1928, 4 0 

.Eine neue in Maschinenschrift yervielfaltigte Familienzeitscluift, 
herausgegeben yon ein eOl del' interessiertesten KasseIer Genealogeu del' 
jlingeren Generation, dessen Vater eIst yor 35 Jaluen in Hessen an
siissig geworden ist. Dies 1. Heft behand elt nur di e neuere Genealogie 
del' aus Hannoyer stammenden Familie Pau.lmann. 

59. 6eschichte del' Familie Schellenberg und Scltellenberger, Liefe
rung 1.- 6, Wiesbaden (1928), 4°. 

Sehr gut ausgestattete, rnit Bildern reichgeschmUckte und gut
geschri ebene Geschichte del' angesehenen Nassauischen Farnilie, die 
auclt yielfach Beziehungen ins Hessische hat (Haus Schellenb erg in 
Marburg I). 

60. Schlifer, Rudolf, Be i t l' age z u I' G e s chi c h t e d e l' F a m i 1 i e 
Se h e n c k , Heft 2, Darmstadt 1.928, 4°. 

Eine wiHkommene Fortsetzung des 1.922 erschi enenen 1. Heftes 
mit vielen neuen Nachrichteu (siehe diese Zeitsc!u'ift Bd. 54, 1.924, S.351). 

61. Hans SChlllz, Aus meiller Ahnentafel, Leipzig 1928, 8"' 
, Da del' Vater des Bibliotheksdirektors Dr. Hans Schulz ein ge-

borener Kesselstadter war, so fiuden sich yiele hanaui sche Familieu in 
de ss en Almentafel. Noch mehr Interesse bietet del' Frankfurter Teil 
del' Tafel, del' alle di e bekannten Patriziergeschlechter del' Bromm, 
Frosch, Fichard, yon Holzhausen, Imhof, Hum brecht, Knoblauch, yon 
lVIarburg zum Paradies, Martorff, Mengershausen, Monis, Schurge, yon 
Schwarzenberg, Stalburg, Stralenberg, Uffsteiner, WeiB yon Limpurg 
etc. enthalt. 
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02. StaJllmbaum ller }'amilie Tllone, (Bad Sodeu am Tannns) 1927, 8°. 
1m ersten Teil werden Nachrichten libel' Fa-mili en des Namens im 

Hannoversch en, in Soest, in Kassel und den an West.falen angrenzenden 
Teilen Hessens (Hofgeismar, Warburg) gegeben. Dann fo lgt di e Staml11-
tafel der FamiJ ie ThOne aus Herste illl Krei se Hoxter, zu der die 
Hcrausgeber Dr. Johannes Thone in lVIechernich in der Eifel und Dr. 
Wilhelm Thone in Bad Soden am Taunus gehoren. 

63. Nachrichtell aus llel' Falllilie Ziilch, Nr. 2- 3, 1927 29, 8°. 
Darin u. a. Ahuentafel des J e remias Zli lch (L77G-1837) mit vielen 

hessisch en Familiennamen (au clt Jaudgrilflichc Abstammung) und Vortrag 
von . W. K li r s c h n e r ii.ber Sontm, den Stamlll sitz del' Fami lie Ziilch. 

XI. G e s chi c h tee i 11 Z e 1 11 e r P er s 6 n 1 i ch k e i t e 11. 

64. Hessische Biogral)lliell. Iu VerbindUlIg mit Karl Esselborn und 
Georg Lehnert hrsg. von Hermann Haupt. Bd. 3, Lieferung 1 (Lieferung 
1<.) der gan'zen Folge). 8°. 96 S. Darmstadt: Hessischer Staatsverlag 
1928. 2, ,JUt. (Arbeiten der histori schen Kommission fUr dell Volks
staat Hessen ). 

In del' lIeuen Lieferung dieser verdieustlichell SammJnng sind es 
nul' zwei Personlichkeiten, deren Leben s l ~Luf Hir die Geschi chte Kur
nessens wi chtig ist, namJich Karl F ried ri cll Ludwig Moritz Flirst VOlt 
Isenburg-Birstein (1766- 1820) und seine Ga tti ll Charlotte Auguste, geb. 
Griifin zu Erbach-Erbach (J 777 1846). Del' Flirst trat IllLch sorg
flUtiger Erziehung 1784 in osterreichische OHiziersclienste , J'ocht 1785 

. in den Niederlanden, 1786 gegen di e Tlirkell , 1791 gegen die r'ranzosen 
in Italien und 1793 in den Niede rl:1fldell , llm 1794 als lmi serli chel' 
OberstJeutnant den Dienst aufzugeben und das J ahr darauf sich zu 
vermithlen. Als die franzo sischen Revolutionsheere seinem Gebiete 
imll1er naher kamen, sch10B er 1799 mi t Zllstimmung seines Vaters 
Wolfgang Ernst n. einen NeutraliUltsvertrag fUr sein Land ab. 1803 trat 
er, l'egierendel' Fiirst geworden, an die Spitze eines Bundes von Klein
staaten , die die Erhaltllng iheel' Souveranitat bezweckten. Dieses Zi el trieb 
ihn wider Will en immer mehr in die Arme del' FnLnzosen. Bereits 1805 
sah er sich genotigt, ein l{egim ent fllr Napoleon aufzustellen, desscn 
Oberst er wnrde. Das Jahr darallf schloB sich sein Vertreter in Paris 
ohn e Wissen des Fiirsten dem Rheinbllllde an. Der Fiirst li tt schwer 
clarunter. 1806 k~tmpft er gegen PrellBen, 1808 · gegen Spanien; seit 

).809 tat er keinen Kriegsdienst mehr. 1813 mllBte er aIs franzosischer 
General sein Land verlassen. Seine SOllveranitat war trotz all seiner 
und seiner Fran Anstrengungen verloren; deI Wiener KongreB teilte 
sein FUrstentllm zwischell Kurh cssen und Hessen-Darmstadt. Gebrochen 
an Leih und SeeIe starb er am 21. Marz 1820. Seine Gattin, eine 
geistig ebenfall s hochbedeutende Frau, lieB sich die Fii.rsorge filr die 
weibliche J ugend sehr angeJegen sein. N ach dem 'l'ode ihres Gatten 
leitete si e als Vormiinderin ihres Sohnes Wolfgang Ernst Ill. die An
gelegenheiten ihres tIauses. Sie starb, nachdem sie in ihrem Famili el1-
kreise mal1c\te Freude, aber noch mehr Leid erlebt hatte, am 21. M ai 
1846 in HeideIberg, wo sie vergeblich HeiIung von einem Hal si.ibel 
gesncht hatte. Beide Biographien stammen allS der Feder des ,LI s 
Genealoge wo hI bekannten Prinzen Wilhelm Karl von Isenburg. 

20 ' 

• 

-

• 
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65. Waiser, Fritz: Die politische Entwicklnng Ulrichs von I-Iutten wahrend 
der EntscheidLlJ1gsjahre der Reformation. Miinchen u. Berlin: Olden
bourg. (Historische Zeitschrift, Beiheft 17.) 

llesprechungsexell1pla.r ni cht eingegangen. 

66. lUeyenscheiu, Adam: Delll Andenken Georg Rexerodts. Kassel : 
Verb and der hessischen RaHfeisen-Genossenschaften. 1928. 8°. 83 S. 

. Die hiibsch ausgestattete Schrift bietet neben einer Darstellung des 
Lebenslaufs und der T~itigkeit Georg Rexerodts ein e Wiedergab e der 
anlaBlich seines I-linscheidens erschi enenen Nachrufe und KLll1dgebungen 
alIer Art. Rexerodt ist ein e der markan testen Personlichkeiten aus der 
Geschichte der Raiffeisen-Organisation. W01·inge7·. 

67. Stoll, Adolf: Friedrich Rar! v. Savigny. Ein Bild seines Lebens 
lllit einer Salllllllullg sein er Briefe. Bd. 2: Professorenjahre in Berlin 
1810- 1842. Mit 317 Briefen und 33 AQbildulllgen. 8°. XII + 550 S. 
Berlin: HeYll1anll (1928). 20 .JUt. 

ICurz vor Savign ys 150. Geburtstage (21. Febr. 1929) ist der 2. Band 
der vortJ efElichen Biographie erschienen, die Stoll dies em Liberragenden 
Geiste gewidlllet hat. Das Manuskript hat der verewigte Verfasser 
drucldertig hinterla ssen, sowo hl fur diesen, wie zum gro/3ten Teil fUr 
den no ch ausstehenden dritten undletzten Band; di e Drucklegung uber
wachte der Sohn des Autors, Regierungsrat WaJter Stoll. Fur di e 
allgemeine Charakterisierung des Werkes kann ich mich auf das tiber 
den 1. Band Gesagte ("Mitteilungen" 1925/26, S. 131 H. ) beziehen: alles, 
was dctmal s zum Lobe di eses Meisterwerkes an grUndlicher GeJehrten
arbeit und Stoffbeherrscbun g ausgesprochen wurde, gilt auch in vollem 
Ulllfange fUr den vorliegend en Band, der die Wirksamkeit Savignys als 
Professo r ' an der Berliuer Universititt beleuchtet und 317 meist unbe
kannte Briefe Savignys enthint, von denen mnd ein Drittel an die BrUder 
Gri III Ill , ein Sechstel an Achilll und Bettimt von Armin gerichtet ist, 
die Ubrigen an Clemens Brentano, Friedrich und Leonhard Creuzer, 
Friedrich Perthes, J osias von Bunsen, Leopold v. Ranke, Friedr. Al
brecht Eichhorn, J . Fr. L. Goeschen, Ad. Fr. Rudorff, Goethe u. a. 
Auch, was lib er Savigny als Menschen gesagt wurde, braucht hier nicht 
wiederholt zu werden. In schwerster Zeit 1810 ins Leben gerufen 
hat es die Berliner Universitat schnell zur ersten Hochschule auf deutschem 
Bod en gebracht, und Sctvigny geblihrt ni cht an Jetzter Stelle sein Anteil an 
diesclll Aufbliihen; war er do ch von 1811 bi s 18 . Okt. 1813 ihr Rektor, also 
gerade in den Jcthren , wo es die junge Grlindung Zll organisieren gctlt. 
Neben seinem Hallp talllte a1s Professor war er seit 1817 im prellBischen 
Sta,ttsrate und in der Akadcmie der Wissenschaften , seit 1819 an dem 
Rheini schen Revisions- und Kassationshofe, seit 1826 in der Gesetz
Revisionskommission hervorragend tatig und so mit Arbeit iiberhauft, 
das er zeitweilig schwer ulltcr nervosen Kopfschmerzen zu leiden hatte. 
Und dabei sind gerade in dcr Berliuer Professorenzeit die lIionumental
werke entstanden, die Sctvignys Namen in def Geschichte der Jurisprudenz 
und in der Geschichte der Wissenschctften Liberhaupt fUr aJle Zeiten 
einen ehrenvollsten Platz gesicher t haben. Bekanntlich ist Savigny del' 
Begr Under der historischen Rechtsschule geworden. Vor ihm herrschte 
die Schule des Naturrechts. Ihre IIauptlehre war, daB lib er dem jeweils 
geltenden, von jeder Epoche willkiirlich gesetztell Recht ein unab
iind erliches, hoheres Hecht bestehe, das auf der NatllJ" oder gott
lich el' Anordnung beruh e und in ' der VerllLll1ft des lIienschen unab
iinderlich vorhalld en sei: seine Prillzipicn konn e man aus den je
weiligen Rechtssiltzen auf deduktivcm Wege unfehlbar erschlieBen . 

• 
• 

• 
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Delllgegeniiber lehrte Savigny: Das Recht entwi ckelt sich dauernd fort 
entsprechend delll Rechtsempfinden cill es jeden Volkes; dieses Rechts
bewuBtsein aber ist etwas Wand el ba res, V e rU ncl erl iches, Llnd clemgemaB 
entwi ckelt sich auch das angewa,ndte Recht irnlll e rfort Hell: so entsteht 
zunachst das Gewohnheits-, da,nn clas gescLzte, schlieBlich das wissen
schaftliche Rec ht, die sich wandeln mi t dell Ltechts<Ln schaulIngen def 
Zeit. Als deI HeidcJberge r Pro[esso r 'l'hiliallt nach den Freiheitskriegen 
fUr schleunigste Bese itigu ng dos fr,Lnzosischen Rechts ant deutschelll 
Boden eintrat undin eiuer Sc Irift "die Notwendigkeit eines a,llgemeinen 
blirgerJi chell Rechts fUr Dellt. chland" .. beto ute, trat ihm Sav igny ent
gegell mi t dem bertihmten Werke "Uber den Bernf unserer Zeit zur 
Gesetzgebung" . Er hielt di e Zeit flh die Kodifikation eines bUrger
lichen Rechts fUr Delltschland noch llicht Hir gekomm en.; hatteu doch 
aucil in der Tat die groBten deutschen Bllndesstaaten , Osterreich und 
PrellBen, vor verh~dtnismaBjg kurzer Zeit erst si ch nene Gesetzliiicher 
gegeben, so daB man damals, 1814, schlechterdings noch llich t an eine 
Art Blirgerliches Gesetzbllch , wie wir es seit 1900 fUr das gauze Reich 
haben, denken kounte. In di eser Schrift trat Savigny ZUIll ersten Male 
mit seiner histo ri schen Lehre hervor nnd erregte dalllit groBes Aufsehen 
uncl l eidenschaftlichen Widerspruch. Aber er g ing seinen Weg unbeirrt 
fort und flihrte seine Gedauken weiter in sQinen beiden Monumental
werken, der seit 1815 erscheinenden siebenbiindigen "Geschichte des 
romi schen Rechts im Mittelalter" und weiter in clem un voll endet ge
bliebenen "System des ll entigen romi schen Rechts", das seit 1840 in 
schnellel' Folge veroHentlicht IV l.lrd e und iJi s J849 acht Bande umfaBte; 
daZll kamen clann noch \.85 1 IIncl 53 zwci Biinde Obligationenrecht. 
DaneiJen begrUnd ete er III it sei ll em ve rtrallten ifrellllde, dem Gcrnmnisten 
unci Rechtshi storiker Eiclthorn , und d01l1 Veri ege r Go schen di e "Zeit
schrift fUr geschichtliche RechtswissenscltaI'L" ; s ic lieste lt L hellte Iloch 
lInter dem seit 1880 eingeflihrten Titel " Ze iLscltrift de l' Sav ig ll Y- tiftung'-

diese Stiftung war nach Savignys 'rode von de l' Berlin I' Juri sti 
schen GeseUschaft zum Andenken an den groBen Forsc her er ri clt tet 
worden "fUr Rechtsgeschichte" und zerfiillt in eine gertn<Llli stiscite 
und eine rornani stische Abte ilung. FUr seine Stuclen ten SChll[ 
Savigny ein juri stisches Seminar. Auch auBerhalb sein es Facltes 
hat Savigny viele wertvolle Anregungen zu wissenschaftLicllen 
Arbeiten groBten Stiles gegeben. Es soll ihm ni cht vergessen 
sein , daB er es war, der zll ers t den Gedanken an eine Quellen
publikation groBten Stil es fUr di e deutsche Geschichte gefaBt hat ; er 
spricht davon in einem Briefe an Jakob Grimm vom 8. November 1814. 
In der Tat ist ja die Gesellschaft fUr ultere deutsche Geschichtskunde 
fUnf Jahre spater ins Leben getreten; ihr Werk sind die heute noch 
n-ich t abgesch lossenen Monumenta Gennaniae hi storica. Seine nachsten 
Vertrauten in Berlin waren del' schon gelHLnnte Eichhorn und Barthold 
Georg Niebuhr, der l'omische Historiker, danu seit ibrer Dbersiedelung 
nach Berlin 1841 die Briitler Grimm. Im allgemeinen verliei sein 
Leben in del' Zeit del' Dozententatigkeit ziemJich gla tt, wenn ihm auch 
Unangellehmes und Scbmerzliches nicht erspart geblieben ist. Abgesehen 
von den nervosen Beschwerden , die ihn lange peinigten, ml.lBte er es 
erlebcn, daB 1825 einer seiner scharfsten Gegner, Gans, ebenfalls nach 
Berlin berufen wurd.e. Die Reaktion in PreuBen war ihm zuwider. 
Auch ein schwerer SchicksalsscbJag traf ihn: 1835 verstarb noch in 
jungen Jahren seine einzige Tochter Bettine, vermahJte Schinas, an del' 
Schwindsucht. Seinen Kummer suchte er dUTCh verstarkte Arbeit an 
seinem "System" Zll i.iberwinden. In erster Linie war er Professor , und 
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seine Lehrt1itigkeit ging ih m libel' alIes. Er hatte auch ri esigen Zlllauf 
bei seinen Stlldenten, den en er ihre Zuneigung mit groBem Wohlwollen 
vergalt; hatte er doch 1813 ll1anchen von ihnen auf eigene Kosten fUr 
den Feldzug ausgerlistet. Dbrigens meldete er sich auch zum La.nd
sturm. Wiederholt finden wir ihn a.uf Erholllngs- und StllClienreiseu. -
Jm ganzen waren es drei gesegnete Jahrzehnte, die er als Universitats
professor in Berlin verbrachte. 1842 nahm diese von ihm so geliebte 
Tatigkeit ein Ende, aIs ihn die Gewogenheit und das Vertrauen seines 
koniglichen Gonners und eill stigen Schtilers, Friedrich 'vVilhellll s IV., 
an die Spitze eines eigel1s fUr Savigl1Y erri chtetel1 Mil1isteriullls fUr 
Gesetzesrevision, das von der iibrigen Justizverwaltul1g abgezweigt wurde, 
beri ef. Dber seil1 Wirken al s Minister und iiber seiuen Lebensabend 
wird de'r dritte Baml von Stoll s Werk seinerzeit Auslmnft geben. 

XII. R ec ht , Verfassung und Verwaltung. 
Nichts eingegangen. 

XIII. W i r t s c h aft s g e s ch i c h t e. 

68. JungalHlreas, WoJfgang: Beitr1ige znf Erforschullg der Besiec1l11ng 
Schlesiens und zur Entwicklllngsgeschichte der schlesischen Mllndart. 
Breslall: lVIarclls, 1928. (Heft 17 von: 'Wort und Brauch . Volkskund
liche Arbeiten, namens del' Schl esischen Gesellschaft Hir Volkskllnde 
herallsgegeben von Siebs und Hippe) 8°. XIV, 398 S. 

Del' Verfasser kOllllllt ald Grund eingehender und so rgfiiltiger 1ll1111d
artlicher Forschung, bei der auch die Herkunftsnamen und di e Orts
nall1en Schlesiens berti cks ichtigt worden sind, zu dell1 Ergebnis , daB die 
unter den Einwanderern nach Schlesien an dritter StelJe (hinter Thii
ringern und Hayern) stehenden Hessen, del'en I-IaupteinHlll3 sich auE das 
nordbohmische Gebiet des Riesengebirges, die Grafschaft Glatz, das 
osterreichische Schlesien, das KuhHindchen, Oberschlesien und di e Zips 
erstreckt hat nnd del'en Heimat in den Gegenclen um Rhon und Vogels
berg herulll (fUr di e Zips z. T im nordwestlichen l-Iessen) zu sllchen 
ist, nach lUundartlichen Gesichtspllllkten ihren Weg nach dem Osten 
mit den RheinHindern gemeinsam llber das sUdliche Erzgebirge, das 
bohmische Riesengebirge, Glatz, Altvatergebirge, Oberschlesien und Zips 
genom men haben. Der Hauptstrom ist woh1 schon in Obersch1esien 
verebbt. Die znerst au.swandernden Rheinlander haben zweifeUos ihren 
Weg libel' die obellgenannten hessischen Landschaften genommen uncl 
die hessische Koloni satioll sbewegllng veran1al3t. Das mit Unterstutzung 
cler Notgemeinschaft del' deutschen Wissenschaft und des BresJaller 
Universitiitsbllllds gedru ckte BllCh ist sowohl fur cli e Mundartforschllng 
als allch fLir di e Geschichte cler Allswanderung aus Hessen, deren Er
forsclmng nellerdings gruBerer Wert beige1egt wird , von wesentlicher 
Becleutung. . W Ol'inge1·. 

69. n. 70. Prof. Feise, (Einbeck) "Zllr Geschichte der Glashutten im 
Solling"; Oberstudienrat Tenner (Bad Harzburg) "Alte Glashiitten itn 
Vogler und Hils"; di ese beiclen Abhancl1ungen, di e im Sprechsaal fur 
Keralllik, Glas ll. verwanclte Industri e", ' Cob llrg 1925, NI. 2 i /22, resp. 
1928 Nr. 34 45-erschienen Sillll lInd mir durch die GUte cles Verfassers 
in Sonderabzugen zllgiinglich wurden, haben fUr uns Hessen dadurch 
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besonderes Interesse; daB di e alteste Glasilldll stri e des Weserberg
laudes vom Kallfungerwald e rcsp. von Grol3 a lm erode allsgegangen ist 
und noch bi s tief ills 19. Jahrhund crt hinein sich in dieser Gegend hes-
sische GlaserfamHien wie di e Kaul'hold nachweisen lassen. E . S . 

71. Greillcr: Beitrage ZlU' Goschi chte der Glasindustrie in Wiirttem
berg. (Wtirttembergische Vi crtcl.iahrshefte fur Landesgeschichtc, Neue 
Folge, Bd. 34, 1028.) 

Stangenbach, in dcm sich die alteste Glashutte Wilrttembergs be
fand , wird bereits 779 unter Schenknngen an das Kloster Fulda erwahnt. 
Die hessischel1 (GroBalmeroder) Glasmachelf amili en Wenzel und Gnnd
lach sind au ch bei den Wiirttembergischen Giasstatten nachweisbar. 

W 01'inge1·. . 

72. lUitteilllng'en del' St:ult Kassel. Im Auftrage des Magistrats her
a llsgegeben vom Statistischen Amt. Jahrg. 1928. 

Die inuere Einri chtung del' Mitteilungen ist verandert worden. Da
durch sind zwar manche erwlinschte Angaben in Wegfall gekommen, 
daflir ab er andc.re, ebenso wertvolle in Zugang gestellt worden. Nach 
wi e vor mull man dem Stuti stischen Amte fur seine Veriiffentlichungen 
dunkbar sein, di e auBerordentlich viel des Wichtigen und Interessanten 
bringen und eine vorztigli che Quelle fur die Geschichte del' Stadt sein 
werden. W 01'inge1·. 

XIV. Li t e r a t u ru n d Mu s i k g e s c hi c h t e. 

73. Wel'll eI', Hugo : H UI1l 0 r c s k c n - S a m mIll n g. (Kiistli che Geschich
tcn usw. a ils dcm Thlil'ingc r Wa ld. HcI't I .) lVTarb ul'g- Lahn: ScIbst
verlag. 36 S. (1928.) 

Der besondere Reiz diescr kl cincu .Il1 sti gcn l ~ rziLhlunge n , Schwiinkc, 
Anckdoten, Scherze und Wi tzc in Brottc roder Munda,rt be ·teht wohl , 
wi e die anerkenl1enden Geleitwortc von Prof. IGirschn cr, Oberst Imrnalluel, 
Prof. EI schner, Prof. Wrede, Prof. Schaefer u. a. zeigen, i It d CIll a us
gezeichncten E rzahltalent ihres Verfassers, der die Pointcll gllt zu 
treffen weiB und au ch sonst das Lokalkolorit nach Inhalt und TomLrt 
trefflich beherrscht. Er hat di e Sammlung vor mchr aIs 45 Jalucn be
gonn en und auf Drangen von Freunden und Heimatgenossen und mit 
freundlicher U nterstll tzUllg von Dr. Hitzeroth dem Druck i.ibergebeu. 
Auch unabh ~Lng ig von dem m i.indlichen Vortrag sind die iibersichtlich 
zLlsamm engestellten und dllrch DbersetzUllg der DialektsteUen allgemein 
verstandlichen Humoresken cin willkommener wertvolJ er klllturhisto
ri scher Beitrag zu dcm unerschiipfli chen Thema, wie das Volk in Brot
t e:i'ode spri cht und denkt. Das Blichlein wird d,ther hoffentli ch dem 
Verfasser neuc Freund e gewinnen, so daB er auch die Herallsgabe eines 
beabsichtigten 2. und 3. Teiles, di e inte ress ~Lllte Eigenschilderungen 
eines alten kurhessischen Justizamtmanns in Brotterode "Kuriosa aus 
dem Amtslcben" bringen soil en, in Angriff nehmen kann. G. S t. 

74. Das AIsfcldeI' Passiollss})iel. 8°. 80 S. Mi.inchen: ChI. Kai ser 
1928. (Mlinchener Laienspi ele' Hrsg. von Rlldolf Mirbt. Heft 38 . 

• 

• 

Das vorli egende Bli chlein ist eine recht brauchbare, gekurzte, mo-
deme Bearbeitllng des uekannten Al sfelder Passi onsspiels aus clem 16. 
Jahrhundert, dessell Origin aIhandschrift in del' Landesbibliothek zu Kassel 
verwalut wird. Es ist sehr erfreulich , daB unsere Zeit, die sich so 
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emsig um die Erhaltung und Pftege alten dehtschen Kulturgutes belllilht, 
si ch auch dieses scbtinen PassionsspieJs erinnert hat, das no ch illlruer 
groJ3e WirkLmg auf den Zuscbauer ausznilben verruag. JV[tige die nene 
Bearbeitung die Kenntnis des ergreifenden Werkes in recht weit.e Kreise 
tragen! 

75. I,ewalter, Johann: Doktor Kasper. Puppenspiel in zwei Aufzilgen. 
iVlit giltigst erlaubter Benutzllng verschiedener Szenen aus Joh s. E. Rabes 
"Vivat Putschenelle" und "S Lind ji all dor?", 80wie auf Grund eigener 
Erinnerungen zur Aufflihrung aui dem Kaspertheater verfaBt und ller
ansgegeben. KasseJ: Carl Victor (1928). 8 o. 38 S. 

76. Spiegler, Artur: PlIppell spi ele fLir das Kasperth eater. Gesammelt 
nnd herausgegeben von J OII<llll1 L ewa l ter. Kassel: Carl Vietor 1925. 
8 0 ee S . uu . 

Nachdem Johann Lew,dter, der AeiBige und verstandnisvolle Ar
beiter auI dem Geb iete hessischer Volkskunde, illl Jahre 1919 durch 
die Hel"iLlIsgabe "des a ltell Puppensp iels Dr. Faust's Leben und HtiUen
fahrt" die Aufmerksamkeit weiterer Kreise aui den Wert der Puppen
spiele gelenkt hattc , bringt er in dCIl heiden vorliegenden Heften ein 
von ihm selbst verfaBtes Puppenspiel uud femer di e SpieJe des kasseler 
Puppensp ieJers Spiegler, die dieser seJb st aufgezeichnet und Lewalter 
zur Verfiignng gestellt hat. Spiegler verfa13t nicht nur seine StLicke, er 
schnitzt anch die Kopfe seiner Figureu selbst, die von seiner Ehefrau, 
einer tlichtigen Puppenschueideriu, bekleidet werdeu. Im Vorwort zu 
dem zweitgenannten Hefte weist Lewalter besonders darauf hin , daB die 
Spiele nicht fur das Marionettentheater, sondern nUr fiir das Kasper
theater bestillll11t sind. Die beiden Hefte werden jedel11 F'reunde deutscher 
Volks]mnde nnd Volksdichhlng willkorum cn sein. W01·inge1'. 

77. Burldlanl, Wemer: GrimmeJshausen. Erltisnng und barocker Geist. 
Frankfllrt a ./ iVl.: Diesterweg 1929. (Deutsche Forschungen Bd., 22.) 

BesprechungsexempIar uicht eingcgallgen. 

78. Einstein, Alfred: He in]' i c h S c h li t z. 
Originaltitel nnd mehreren NoteubeispieJen. 
39 S. .1928. 

iVlit 1 Bildnis, 2 Faks., 1 
Kassel: Bal'enreiterverlag. 

Eine knapp e Skizze von wenig Sciten nur, aber in del' stiIvollen 
buchklinstle ri schen Ausstattu ng durch die Wiedergabe des bekaunten 
Schiitz-Olbildes aus del' Univcrsitiitsb ibliothek Leipzig, Partitur-, Brief
und Originalt ite l-Faksill1il e ebenso wie in der klaren und scharfsillnigen 
·Pragung cler Sprache ein hochst geistvoller Essay, der mit verbli.iffender 
Sicherhcit die rnu.sikhi sto rische Stellung des groBen dentschen Meisters 
in der weltgeschichtlichen Kulturwende des dreiJ3igj iLhrigen Krieges um
reiJ3t uncl in der Wlil'diguug seiner entscheidenden Werke das Moment 
seiner kilnstJeri schen Entwicklun~ wie Einzigartigkeit in gleicher Weise 
nen und iiberzeugend beleLlchtet. Die Studi e greift so zu.gIeich ilber 
die Forschungen von PhiJipp uud Fri edrich Spitta hinaus, zeigt wie uu
mitteJbar Jebenclig LlJld zu.trefientl auch heute noch di e Vita Johauu 
Gottfl'ied Walthers' in sei nelll MusicaIi schen Lexicon von 1732 ist. Sie 
HiJ3t erkennen , wie dieser Zogling des Landgrafen Moritz, der GroJ3tell 
einer, eigeutJich kein Mnsikcr war, ZLll' Mnsik gezwungen wurde, den 
Dieust ,tn ihl' als gealterter, enttausc hter Mann hedanerte nud sie doch 
als genial er Vennittler zwischen Norden und Sildeu durch clie innere 
Verbindung ihrer deutschen SeeIe mit den kilnstIerisch ilberIegenen 
italienischen Stilelementen in dlistersten 'ragen auf stolze Lebenshohe 
-
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hob und so di e Ehrennamen ein es "Vaters neuerer dentscher Mnsik" 
und des "alJerbesten deuts chen Komponisten" Illit Recht verdiente. E. 
belegt mit einem BeispieJ, wi e klihll Schlitz bereits in seinen Madrigalen 
(1611) war, wie die glanzende Kunst der Venezianer in den "Psalmen 
Davids" (L619) nachklingt, wie s ich die ganz eigene iiberkonfessionelle 
Gestaltungskraft in den "Cantiofl es sacrae" (1625) steigert, die kleinen 
geistLichen Konzerte (1636, 1639) die ResigmLtion in schwerster vater
liinclischer Notzeit widerspiegeln , sein Gewaltigstes die "Mnsikalischcn 
Exeqllien" . (1636) weit in die Znknnft zn Bach nnd Brahms hinuber
weisen und in der "geistli chen Chofmnsik" (H;48) di e alte viel chorige, 
in Italien bereits erstarrte AcappelJa Kunst des 16. Jahrhunderts ihre 
reichste, reinste nnd klass ische Anspragllng erfi1hrt. Mit klngem Blick 
delltet E. an, wi e nul' umfasse ndste Kenntnis der ganzen Zeit nnd ihrer 
Knnst uns die grol3e Sch[itz-Monographie, die ons trotz Spittas Arbeiten 
imm er lloch fehlt, scltenken und die musikalische Universalitat seineI' 
Personlichkeit restlos 1lI11Spannen kann. Gustav 8tntck. 

XV. KUl1stgeschichte unc1 Denkmalpflege. 

79. Hessen-Kullst. Jahrhnch fi:ir Kunst- uncl Denkmalpflege in IIessen 
und im Rhein - Main- Gebiet. Begrlindet und ... hrsg. von Christian 
Ra u c h. Jahrgang 23. 8°. 67 S. Marbllrg a. L. : N. G. ELwert [1928J. 
3, .J1Jft. 

Dieses Ju,ngst eingeburgerte Jahrbllch verzichtet zum ersten Male 
anf die Beigabe des Kalencl a rium s. Man mag das vieHeicht bedanern; 
aLIei n es ist kei n esblJ s Zlun Schaden des Gesarntin halts des Ganzen. 
Denn die Z,Lhl der Aufs~ltze und deren Ull1fang konnte dadllrch er
weited, die Ausstattufl g mit Bildschfllll Ck lVollloglich noch roicltll <.Litigor 
gegeben werden als uisher. I<'!-i eu ri cil I<'li c h giutin lI0 1l1 crstell 
Aufsatze wertvoll.e Beitru,go znr Goschicilte cles Siego lsc hni ttcs illll essc ll . 
Soclann nutersll chtWemer Meye r-13 arkh aus e Il cli o Dreikonigsgruppo 
de l' Corbacher Kiliauskirche und kUll ststili stisch vorwauclte Plastiken 
,tuS cler Nachbarschaft, die er alLe einer Paderborner Steinrnetz-Werk
statt des 15. Jahrhunderts zllwoist. Albrecht Ki p p e lt be r gel' wlirdigt 
zwei BiLdhaller del' Spatgotik in Hessen, deren einen er in Fritzlar 
sucht und dem wir -allller del' Krenzignngstafel cl es Kanonikns Hankmclt 
in Fritzlar selbst schone Bildhallemrbeiten in Nellstadt llnd HOlllb erg 
verdanken: del' andere Bildhauer ist def IVloister des "Marienel encls" und 
,underer Plastiken in Kassel. Dittmar H en b a c h gibt einen kurzen 
Beitrag Zllr Geschichte del' spi~tosten Gotik in Mainz; seine Ausflihrnugell 
dlirften nicht unbestritten bIoi ben. - Karl Rump f flihrt un s in die 
Gescbichte del' Marbluger WandAi esen ein aus cler Zeit von 1773, welchem 
Jahre. die ilLtesten entstarnmen, bi s etwa in die Mitt" des 19: Jahr· 
hllllderts. Das Jahrbuch schli eBt endJich Illit einem Bericht iiber Be
grundllng, Zielo und Arbeitsprogramlll des neu gegriindeten MusenlTIs
verbandes fli1' Kurhessen und Waldeck , del' sich planmaBige Fo1'derung 
nnd systematischen Allsban clel' Heimatnlllseen seines Arbeitsbezirkes 
znr Aufgabe gesetzt hat. 

80. Freckmaun, K.: Del' Do III Z n F III d a . (Deutsche Kunstflihrel' 
Bd. 20.) Verlag Dr. Benno Filser, Augsburg. 55 S. (1928.) 

Del' Verfasser, der erst kiil'zlich eine we1'tvolle Studio uber da s 
Fuldaer Barock in WerksteinprofiLen (1927) veroffentlicht hat, schien 
am ehesten bemfen, die manch erl ei Forschongen und nellen wissen-
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schaftlichen Ergebnisse bis hin zn den bedeutsamen und aufschluB
reichen Ausgrabnngen Vonderaus in einer Monographie zusammenzu
fassen, znmal die wichtigeren a.lteren Abhandlungen entweder iiberholt, 
vergriffen oder schwer zngiinglich sind. Zugleich versucht F. auch hier 
durch eigene ProblemstelJnng und -losnng die Erkenntnis des hervor
ragenden Barock-Denkmals zu fordern. Del' knappen zusammenfassenden 
historischen Einleitung del' Bangeschichte folgt eine ansfuhrJiche Bau
beschrcibung, die mit ihrer eingeheuden Behandlung aller Einzelheiten 
und ihren reichen Vergleichen und Begriindungen ehenso wie der 
dritte Abschnitt der Wlirdignng mit dem Aufspliren der romischen 
Vorbilder, anf die F. besouderen Wert legt, dem Ganzen einen ansge
sprochenenen bau- und architekturgeschichtlichen und bautechnischen 
Charakter geben, wodnrch wie der Verfasser selbst zugibt, die 
Lcktiire des Biichleins keine ganz einfache Kost gewordon, da sie eine 
ziemlich umfassende Denkmiilerkenntnis voranssetzt. Mit klugem Spiir
sinn geht F. den Wandlungen in der GegenLiberstellung des alten (Rat
gar-) und neuen Grundrisses, in den Strukturelementen der Raumfonn 
und ihren inneren Beziehungen, in der Ausgestaltung der Fassaden und 
Kuppel nach, wobei es ihm darauf ankommt zu zeigen, daB anch in 
Fnlda der Barock nach Klima, Umgebung, Material, Initiative des 
KliJistlers und Bauherrn ein Werk von individuellem Gepra.ge schuf, in 
dem l{omisches, Fra.nkisches und Rhon-Herbheit znsammenflossen. Wenn 
anch den geistvollen Gec1ankengiingen manches Subjektive unvermeic11ich 
anhaftet unc1 c1as I-Iypothetische gestreift wirc1, ist es doch hochst an
regenc1, wie F. c1em schopferischen Genius des Baumeisters sein Ge
heimnis abzulauschen sncht. Auch die Innendekoration, c1ie Altlire, 
Figuren unc1 sonstigen Ansstattungsstiicke fillc1en ihre eingehende 
historisch-klinstlerische ErHiuterung. Eine treffliche Bereichenmg c1er 
vergleichenden Kunstgeschichte des Barock bedeutet zweifellos das zur 
Erkellntnis der romischen Vorbilc1er beigebrachte Quollenmaterial. Zur 
weiteren Nachpl'iiftmg ist die his her vorhandene allgemeine und spe
zielle Literatur al1geflihrt. Im tibl'igen ist c1ie Schrift, c1ie in der 
Salllllllullg "Deutsche Kunstfi.ihrer", hrsg. von Ac10lf Feu]ner, als Bd. 20 
erschien , mit 31 instruktiven Abbildungen bestens ansgestattet, wodurch 
das Versta.nc1nis des Textes ganz wesentlich unterstiitzt wird. 

Gustav Struck. 
81. Holtmcyet", A[lois] : Kassel unc1 WilhelmshOhe. 4'7 S. u. 80 Tafeln. 

lVIarlmrg an c1er Lah 11: N. G. Elwert f:i 928]. 4 .JUt. 
Die Hefte "Kasscl" uncl "Wilhellllshohe" c1er von delll gleichen 

Ver]age herausgegebenen Salll1l11ung "Alt-Hessen" warell sMon seit 
l1ingerer Zeit vergriffen, und ein klirzerer, aber zuverla.ssiger Ftihrer mit 
IIlustrationen durch Kassel uncl WiJhollllshohc erwies sich aIs dringendes 
Becliirfnis. Da ist es c10ppeJt zu bcgrliJ3en, daB Verfasser und Ver
leger sich jetzt entschlossen hahen, die beiden Hefte,. nUlllllehr zu einelll 
vereinigt, nen erschcinell zu lassen. Am Inhalte ist nichts Wesentliches 
gea.ndert word en ; alles Wichtige Zllr Baugeschichte von Kassel und 
Wilhelmshohe ist beigebracht, clas Heft selbst mit 45 Textabbildungen 
und 80 Bilcltafeln vorzliglich ausgestattet. Bei c1em gediegenen Inhalt 
und dem niedrigen Preise kann man dem Biichlein nur weiteste Y or
breitung wiinschen. 

XVI. Kirche l1nc1 Schule. Juc1aica . 

82. Ritter, Gottfl'iec1: Kirchliches Handbuch. lVIit Zahlen belegte Be
schreibung der Gemeinden, Kirchen , Pfarreien, Vereille, Anstalten und 
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Stiftungen del' EvangeIi schen Landeskirche in Hessen-Kassel. 80. XVIII + 377 S. Kassel: Landeskirchenamt 1926. 
Dieses sehr verdieustliehe Handbu ch enthal t hiI' all e Gemeinden , 

Kirchen, Pfarreien usw. Angabell libel' Lage, Umfan g, Seelenzahl (ein 
schlieIllich Zah1 del' Kommunikantell , Taufen, Konfinnatiollen, Trauungell 
und Degrabnisse), Desitz an Gebiillden und Li ege n sc h ,~fte n , Alter der 
KirchenbUcher, gottesdienstliche Ordllun g, sow ie Di,~konie- und Vereins
arbeit. Eingestreut sind die wichtigsten Nachri chten Uber das Alter 
der Kirchen und Pfarrh~iuser und m<L ncher andere, was zur Geschichte 
der betr. Pfarrei oder Gemeinde gehort. Angcordn et ist das WeIle mtch 
Sprengeln: 1. N ordsprengel mit den Kirch enkreisen Kassel I und n, 
Es'chwege, Fritzlar, Hofgeismar, Kaufungen, Witz enhau sen und Wo1£
hagen: 2. Westsprenge1 mit den Kirchenkreisen Frankenberg, Homberg, 
Kirchhain, Marburg, Grafschaft Schaumburg, Herrschaft Schmalkalden, 
Treysa und Ziegenhain; 3. SUdsprengel lllit den Kirchenkreisen Docken
heilll, Fulda, Gelnhausen, Hanau I lU1d II, Hersfeld, Melsungen, Roten
burg, Sch1uchtern undSoutra. Innerhalb deI Kirchenkreise sind di e 
einzelnen Gelll eiudell in alphabetischer Folge aufgeflihrt. Am Sch1usse 
des Buches findet sich ein Orts- und Sachregister. Einleitelld steUt der 
Verfasser in knapper Fassung die Kirchengeschichte Hessens seit der 
Reformation bis auf die Gegenwart dar. Der Verfasser hat uns in 
entsagungsvoller Arbeit ein zuverHiss iges Nachschlagewerk geschenkt, 
das uns wohl ni e in den einschHtgigen Fragen im Stiche HU3t und das 
wir daher mit Dank begrU13en. 

83. Hejlllan, Hugo Th.: Untersuclumgen liber di e Pr~imonstratenser-Ge
wohnheiten. 8 u. XVI + J 38 S. Tongerloo (Belgien) 1928. 
• Die griindliche nnd scharfs innige Arbeit Hejmans nntersucht die 
Entstehung der Pramonstmntenser-Gewohnh eiten. Als "Gewohnh eiten" 
bezeichnet der Verfasser die Gebrituche, welche "di e Liturgie und das 
klostcrliche Leben im AuschluB an die Ordensregel n~iher zu bestimmell 
nud zu regeln hatten. Sie wurden schriftlich aufgezeichnet und weisen 
vie.Jfach Spuren del' Zisterzienser, Cluniazenser und Hirsauel' Gewohn
keiten auf. Hejmans Studien sind also im wesentlicllen textkritischer 
NatlLr und verdienen vollste Anerkennnug, sind aber fur die hessische 
KIostergeschichte von untergeordneter Bedeutung, bedlirfell also keiller 
eingehenderen Wiirdigung an dieser Ste1le. Wi chtig fiir Hessell sind 
ledigli ch einige kurze Notizen, so z. D. , daB Gm'mm'ode ZLU Zeit der 
Entstehung des Pramonstratenserordens unter Hirsauer, Hersfeld bereits 
hUlld ert Jahre frtiher unte r Clllniazenser Einflu13 stand. Da13 der Be
gl'iinder der Priil1lonstratensel', der 1134 als Erzbischof von Magdeburg 
verstorbene Norbert, s.eiue gegen die Lebensfiihrung der [Ueriker ge
richteten Vorwiirfe 1118 auf einer Synode ZLl Fritzlar zu verantwol'ten 
hatt.e, diidte ebenfalls nicht unbekannt sein. 

84. BeB, Dernhard: Die Homberger ReformationsoTdnung von 152G. (S. 
A. aus : Von BUchern und Bibliotheken. Festschrift fiir Ernst Kuhnert. 
S. · 56- 64. 4°. Berlin: Strupp e & Winckler 1928.) 

In kn appen, woh1begrUndeten Ausfiihrungen bespricht der Verfasser 
zunachst Dbcrlieferung and Inhalt dieser beriihmten , zuerst 1748 von ' 
Fr. Chph. Schrninckc irn 2. Ba,nde der Monimente Hassiaca ,mf Grulld 
einer hente verlorenell Abschrift abgedruckten Ordnung und legt dar, 
daB sie als ziemlich hastig aufgesetzter Entwurf flir die Beratungen zu 
Homberg im Oktober 152G anzusehn sei und in dem einstigen Franzis
kaller Fl'anz Lambert von Avignon ihren Verfasser habe, was auch aus 

• 

• 
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stilistiseh cn Griinden all es fUr sieh hat. N aeh der Synode wurde dann 
Lamberts Entwnrf einer Kommission zur endgiiltigen Redaktion . einer 
Ilessisehen Kirehenordnung ilbergeben und das Ergebnis der Kommissions
arbeit Luther zur Begutaehtung vorgelegt. Dieser riet nun freili eh An
fang 1527 dem Landgrafen Philipp vOrHtllfig von der VeroIfentliehung 
ab, obwohl Lambert einer der getreuesteri Anhanger Luthers war. So 
kam es, daB Hessen erst 1537 seine neue Kirchenordnung erhielt, die 
freiJi eh mit dem Homb erger Entwurfe nichts mehr zu tun hatte. 

85. Lenllarz, Karl: Propstei und Propste des St. P etel'ss ti fts in Fritzlar. 
8 °. 95 S. Flllda : Actiendrllekerei 1828. Philos. Di ss. Bonn. 

Der Verfasser verfolgt die historische Stellung cles Propstes inner
halb des Fritzlarcr St. Pete rsstiftes, cler, urspr ilnglich in jeder Bezielmng 
das Haupt cles Stiftes, allmahli eh an EinftuB einbUEt uncl sehlieBlieh 
nur no eh eine Sin elmre innehat. Naeh auBen lag ihm di e Verwaltung 
cler Stiftslehen ob. Als seinen Vertreter in den innerkirehliehen An
gelegenh eiten ernenn t er den KliStOS. Wenn clas Stift sieh langsam 
seineI' J miscl iktioll zu entziehen verm ochte und ihm selbstandig gegen
tiberstand, so lag das viel daran, daB er gleichzei tig Arehidiakon etwa 
in dem Bereiche des von Bonifatius begrUndeten BistlllllS Bilraberg war 
und als solcher ni cht mebl' standig in Fritzlal' r esidi erte . Als Archi
diakon sorgt er fUr die Anstellung geeigneter GeistIieher llnd beallf
siehtigt die Lebenshaitllng del' Klerikel' se in es Bezirkes, Ubt allch im 
Send geri chte die kirehlieh c Gerichtsbarkeit Liber Laien aus. Aber aueh 
als Arehi diakou sieht er sieh l11it del' Zeit wesentlieh in seinen Be· 
fu gnissen besehriink t durch di e immer hiiufiger aus del' Zahl del' Stifts 
helTen erfoJgende E rn ennung erzbischofli eher Kommissare, deren Be
fu gnisse den seinigell Ubergeordnet sind, sich im Ubrigen aber ebenfalls 
sowohJ a,uf Angelegenh eite n der kirchliehen Verwaltuog wie del' Reehts
pfl ege erstreeken; in sbesondere fallen ihnen die wiehtigeren und Spezial. 
fiUl e auf diesen Gebieten zu . Ernann t wird del' Propst zuMichst V0111 

Bi sehof ; spiiter beausprnchen das lVIai nzer Domkapitel und aueh das 
Fritzlarer Stift das g]eiehe Reeht. Mit clem 15. J ahrhuridert verJ angt 
au eh die rOl11i sehe Kll rie das Reeht, die Stelle des P ropstes auf dem 
Wege del' Provision Zll besetzen. Wann das alte KJ oster Zll Fri tzlar 
in ein sun llmgewand elt wllrde, ist ni eM sieher festz lJstelJ en, do ch 
gesc hah es nach der wobl begrUncle ten Ansieht des Verfassers sehon 
ziemJi eh frlih , vi ell eicht no eh ZLU Karolingerz eit' Alleh d ~ts urkundlieh 
erst 1152 bezellgte Areh idiakona t hat wahrseheinlich schon seit Auf
hebung des Bistum s Btiraberg bestanden. Del' Vel'fasser steJlt Ver
zeichni ssc der F ri tzlarer Propste, Kustoden, Offizi aJe und Komlllissare 
,wf, verfo]gt aueh den Hergang der Propsteibesetzungen i lll 15. Jahr
hun dert. Mit dem Ausga ng des 16. J aluhund erts, in dem infolge der 
Reform ation del' F ritz larel' Propst Zllr l3edeutungslosigkeit herabgesunken 
war, sc hlieBt di e ge ha ltvolle, sorgfalti g abgewogene Studie Lennarz ' ab. 

86 . Dithlllur, Festsehri ft ZUI F eier des 25 jahrigen Bestehens der Evan
geli sehen Chri stuskirehe {lIld Chl'istusgemeinde Kassel- WilheJmshohe am 
2. Dezember 1928. 8°. 45 S. . 

Neben einer DarsteIJllng der Geschiehte deI Chri stusgemeinde und 
ihrer Kirehe in den 25 Jahren ihres Bestchens, d. h. seit de l' Abtrennung 
des friih eren Dodes W,thlershausen vom Kirchspiel Kirehditl11ol'd, ent· 
hiiJt das Heft Mitteilungen liber die Mitgli eder des Pres byteriums und 
lib er die Gloeken der Chri stu skirehe, fem er eine Gemeindestatistik, ein 
Verzeichnis der illl \Veltkri ege gefalJ enen Gemeindeangehol'igen , Sehul
naehriehten und einige besondel'e gesehiehtliehe Angaben. Bezilglieh 

• 
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des Hochzeitswegs sei bemerkt, daB von den Hochzeitsz iigcn nicht der 
Totellhof, sondern wegell def Se ite 8 allgegcbcllcn Gcwohnheit die 
Seelenbriicke vermieden werden solltc. Die ~L LlI.\c re Au sstattung des 
Heftes ist zu loben. Woringer. 

87. Rothert, Die Minden-RavcLlsbergisclic Kirc li c ll~esc hi c h tc. H. Refor
mation llnd Pietismlls. (JahrbLLch clcs Vcrcin · fiir WcstfiLlischc Kirchcn
geschichte. 29. Jahrg. 1928.) 

. E rwahnt mchrfach di c Bcz idlllngcn der Univorsitiit Hintolll zum 
protes tantischen Westfaloll . lVoringe1·. 

88. Yilmar, Georg: Das Hcrsfelder Gymnasium. Ein RiickbJi ck auf seine 
Geschichto. 1111 Auftrag de r Veroinigung ehell1aliger Hersfeld er Kloster
schiil er hearbeitet. 4°. lG S. [1928.J 

Die gehaltvolle, knapp gofa Bte Arbeit ist eine geschickte Zusammen
fassung der ZUI1l Teil vergriffenen Yeroffontlichungen von Miinscher, 
Hafner und Kohl er zur Geschichte der Schul e. 1570 von Abt Michael 
gegrlindet, m·litt die T(]ostorschule dlll·ch den 30 jahrigen Krieg und im 
18. hhrhundert infolge allzu lockerer Di sziplin lllanchen Rilckschlag. 
Unter ihren Leitern ragen hervor Johann Daniel Crug (1662 1704), 
Georg E. Schirm er (1771 86), Wilhellll Mli.nscher (1832- 67) und Kon
rad DlIden (187G 1905). Aber auch so nst finden wir in ihren An
nalen ein e sehr stattliche Zahl tiichtiger Schulmanner, di e sie illl 19. 
und 20. Jahrhundert Zll edreulicher m li te gebracht haben. Eingehend 
wird der Lehrbetrieb geschildert und das Leben der Schtilcr, die sich 
bis ti ef ins 18. J ahrhllndert hin ein viclfach darill gofi elen, studentischc 
Sitten, namentlich Raufereicll und Sallforoien, nachzll iiffen. Ja no ch 
im 19. Jahrhunclert nwlHe energ isch dllrchgcgriffoll wcrden, nlll den Un
fug der Schtilervcrbindungon anszurottO Il. Abor Ilnvo rgessen soli auch 
bleibcn, daB 173 Lchrer und Schlil cr dos HorsfcJcl cr Gy mnasiull1 s im 
WeJtkrieg ihr Lebell fUr (jas Vater lalld hingegcbcn halJen. Ncu ist 
der lctzte Abschnitt der DarstclJnng, cl er die Neugcstaltung des Schul
wesens in der Zeit nach dem Kriege umfaBt. Die 1922 ins Lebcn 
gerufene Vereinigung ehel1laliger Hersfeld er Klosterschiller ist der beste 
Beweis dafiir, daB di e Ansta1t ihren Zoglingen ans Herz gewachsen ist 
und daB die se dankbar anorkennen, was die Schnle ihnen flirs Leben 
mitgegeben hat. 

89. Hallo, Rudolf: JUdisch e Volkskunst in Hessen. Festschrift der Sinai
Loge zu Kassel. l-Irsg. aus AnlaB ihres 40 jahrigen Bestehens. 8°. 
63 S. Kassel 1928. 

Bereits im letzten Literatllrbericht ("Mitteilnngen" 1926/27, S. 149 f.) 
konnte auf des gleichen Verfassers Arb eit lib er ,,~ i.idische Kult- und 
Kunstdenkmaler im Hessischen Landesmuseum Zlil Kassel" hingewiesen 
wet·den. Ans dieser Anzeige kann Jllan im wescntlichen er sehen, urn 
was flir Erzeugnisse iiidischer Kunstbetittigung es sich hand elt. T n dieser 
neuen , feinsinnigen Untorsnchung werden wir wesentlich weitergeftihrt, 
fast im buchstiiblichcn Sinne des Wortes, durch das ganze Gebiet des 
chmaligen Kurh essen, tiberallhin wo beachtenwerte Gegenstande (im 
weitesten Sinn des Wortes) jiidischer Yolkskunst zn finden sind, Selbst
verstalld lich, daB diese Volkskunst Vieles lllit der " olksknnst der U m
wohn er gel1l eill sam hat ; aber sie hat doch auch in vi eler Beziehung 
besonclere, nUl" ihr eigene und durch clas Judentnl11 bedingte Zlige._ Es 
ist verdi enstlich, daB dicse Eigenheiten einlllal in wi ssenschaftlich gut 
fuudierter, aber flir weitere Kreise berecl1lleter und gut lesbarer Dar
stellnng aufgezcigt werden . So darf das Blichlein auch in nich tjiidischcl1 
Kreisen ernsten Anspruch auf 13eachtung erheben. 

, 
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90. Gerlach, Dr. htter, Das Waisenhaus. in Darmstadt 1697- 1831. Ein 
Beitrag zur Geschichte del' Jugendflirsorge in Hessen-Dannstadt. (Fr. 
Manns Padag. Magazin. Heft 1213.) Langensalza, Hermann Beyer 
& Sahne (Beyer & Mann). 1929. 8°. VIII, 142 S. 3,60 .JUt. 

Die Errichtung einer Landesanstalt fur hessische Waisen im Jahre 
1697 war eine hervorragende soziale Tat. Sie fand ihre Fortsetzung 
und Vollendung in del' El'bauung eines Waisenhausgebiiudes in Darm
stadt, das 1750 vollendet wurde. In dieses Gebliude zog 1831 das 
Darmstadter Gymnasium ein, das in diesem Jahre 'die Feier des 300-
jlihrigen Bestehens begeht. Dieses J ubilaum ist die auBere Veranlassung 
zur Abfassung der vorliegenden Schrift. Sie berichtet zunachst in 
knapper Form libel' di e iiJtere ArmeD- UDd Kinderfiirsorge in Hessen
Darmstadt und geht dann aLlf die Gedanken und Erwagungen ein, die 
zur Begriindung des Darmstlidter Waisenhauses fi:ihrten. Diese Grlindung 
selbst und die weiterc innere und auBere Geschichte der Ansta,lt bis 
zu deren Auflasullg im hhre 1831 werden auf Grund der Akten, Rech
nungen und anderer Quellen <1usfLihrlich geschildert. Eine Ubersicht 
tiber die Waisenversorgung in den gesamten hessischen Landen um 
das J ahr 1821 ist eine willkommene Beigabe. Die auBere Ausstattuug 
des empfehlenswerten Buches ist gut. Woringer . 

• 

XVII. Geschichte cler Wissenschaften und 
des Un terrich ts. 

91. BU8ch, Wilhelm: Die Vierhundertjahrfeier der Philipps-Universitat 
Marburg 1927. FestschriIt. Mit 83 Abbildungen. 4°. 124 S. Marburg-Lahn: 
Elwert 1928. 3,50, gebcl. 5, .Jl.Jft. 

Das vom 29. Juli bis 1. AUgllst 1927 gefeierte, groBartige Jubiliium 
del' alma mater Philippina ha,t in diesem offiziellen Festbericht seinen 
literarischen Niederschlag gefunden. Wir haren von der Vorbereitung 
des Festes und alJen offiziellen Veranstaltungen, von del' Enthtillung 
des Gefallenendenkmals , von den neu errichteten Universitatsinstituten 
(Kunstinstitut, Kinderklinik und Klinik flir Ohren-, Nasen- und Hals
krankheiten), von den Festakten , vou den studentischen Feiern usw. 
Del' Bericht wird sowohl den Teilnehmern eine willkommene Erinnerung 
sein, wie er auch denjenigen, denen del' Besuch des Festes nicht ver
gannt war, eine anschauli che Vorstellnng von der denkwilrdigen Jubel
feier zu. geben vermag. Insbesondere die vielen guten Abbildungen 
tragen nicht w6nig dazu bei, clas Leoen und Treiben in jenen Tagen 
lebensvoll vor Augen zu fiihren. 

92. Priiser, Friedrich: Bremen und die Universitiit Marburg im ersten 
Jahrhundert ihres Bestehens. Bremisches Jahrbuch. Herausgegeben 
von der Historischen Gesellschaft des Ktinstlervereins. Bd. 31. Bremen, 
1928., Seite 181 ff. 

Von ihrer Gl'iilldung an war die Univel'sitat lVIarburg nicht nur aus 
Hessen, sondern auch aus dem iibrigen protestantischen Deutschland 
besucht, insbesondere von all den Glaubensverwandten, die wie viele 

. Siicldeutsche uncl Schweizer mit dem strengen Luthertum nicht einver
standen waren, da lVIarburg eine einseitige Binclung nach dieser Seite 
hin ablehnte und stets auch den E)nflussen aus dem fl'eier gerichteten 
Siidwesten und der Schweiz zuganglich blieb. Als sich dann die Gegen
satZie innerhalb des Protestantismus erweiterten, wurde Marburg eine 
ausgesprochen reformierte Unversitat, die sich in den kalvinischen Kreisen 
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des In- und Auslandes del' groBten Beliebtheit erfreute. So richtete 
man auch ,tLlS denr reformi erten Bremen schonfrlih e seine Blicke dort
hin und zahlreiche Bremer besll chten die i\rarlJUrgel' Hochschule. Del' 
Verfasser gibt auf Grund del' lil testcn Marburgc r lVhLtrikel eine Dber
sicht del' Bremcr Schiiler del' Philippina un te r AnglLbe ihrer personlichen 
und Familienverhi:i.ltnisse. Als MtLrburg in Darmstildtischen Besitz kam 
und lutheri sche Universiti:i.t wurde, wtl,lldten siel! di e refo rrni ertcn Bremer 
der Kasseler Uni versiUlt ZII , Ve rl'fLsser erortert weite r di e Beziehungen 
del' Stadt Bremen, del' IJrclllisehell J(irche und des dortigen Gymnasium 
iliustre zur Marburger ' Universitat, berieh tet liber die illl bremischen 
Dienste angestellt gewesenen Juri sten, die in Marb urg ausgebildet w,nen, 
und libel' die l1esse n, di e das bremer Gymnasium illustr e besuchten. 
Angaben liber das Leben und Treiben der Bremer Studenten in Marburg 
schli eBen die sehr eingehende, so rgHlltige und wertvolJe Arbeit. 

W01"ingel·. 

93. Hallo, Rudolf: Die Sternwarten Kassels in hessischer Zeit. Mit 12 
Abbildungen. 8°. 51 S. Kassel: Barenreiter-Vedag 1929. 2,40 .Jl.jt. 

Es sind 4 Sternwarten, die in del' hessischen Zeit in Kassel e1'
richtet wurden: die erste durch Wilhelm IV., ,den ,tls Forderer del' 
Astronomie rlihmliehst bekannten Naehfolger Landgraf Philipps des 
GroBmiItigen, die zweite urn 1690 aui dem heutigen Naturalienmuseulll , 
die dritte 1714 auf dem Palais in der Bell evue, endlich die viette lLUf 

dem Zwehrentul'lu (1780 H. ). In eingehender sorgfaltigster Untersuchung 
bringt del' Verfasser die Baugeschicbte di ese l' vier ObservlLtorien, ge
stlitzt auf Aktenstudien lLIld zc itgenossische Abbildungen und ModeHe; 
aueh liber die Ausstattung Ini t lustrumenten werden wir genau unter
richtet. Unlellgbar hat si ch Hal lo mi t seinc r Studie ein groJ3es Ver
dien st erworben, und man ches ncue Licht mllt auf die Geschi chte del' 
Astronomie, wie sie in Kassel betri eben wUl'de; im Text wi e in den 
Anmerkullgen hat er mit glli ckli cher Hand man che aJten Il'rti:imer korri
giert und somit durch seine Forschungen unsere Kenntnisse in dankens
welter Weise bereichert. 

XVIII. Heeres- unc1 Kriegsgeschichte. 
94. Schiifer, Bertrarn, und Rei Ill'ich Viilke: Gesehichte des Reserve

Jager-BataiJIiolls NI'. 11 1914 1919, naeh amtlichen Kriegstagehi:ichern 
bearbeitet, Mit 19 Karten und Skizzen und 148 Abbildungen. Olden
burg i. O./Berlin: Stalling. 1927. (Erinnerungsblatter deutschel' Regi
menter, Bd. 209.) 

Besprechuugsexemplar ni cht eingegangen . 

B. Zeitschriften, HeimatbUitter und 
Heimatkalender. 

Bearbeitet von August Wo r in g e 1'. 

• 

95. Kasseler Post. Kassel. Verlag der "Kasseler Post". 1929. Vor 
150 Jahren. Aus del' Casselischell, Polizei- und Commerzien-Zeituug 
1778. Wilhelm Ludwig v. E s ch w e g e in seineI' Vaterstadt. Ri t z
III ann, Ein vergessener Mnsentempel. (Thali atheater in Kassel.) 
K r a III m , Der Brunllen im Renthof. Richard Web er t. Das 
Stadthaus del' Bartenwetzer. H. K., der Rossebandiger in del' Aue. -
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Das Karlshospital. -- (Jacob), Die Frankfurter StraJle am Weinbel'g. -
Das Marburger LandgrafcnschloJl: Heinrich Se h ii s sI e r. Rod e
m ann, Del' groJle W olkenbmch bei Trendelburg. J. W., das Mal'mor
bad. J a cob, ·Kolonie Philippinenhof. . C., Die Werrabriicke in 

• 
Witzenhausen. Ni col ai, Das Glas der heil. Elisabeth. Se h e i be, 
Von der Schuhmaeherzunft in Grebenstein. Der El'bauer des Simplon
tunnels (BI'andan). Ein Morgen auf dem alten Totenhof. E bet t, 
Die Instmrnentensammlung im Landesrnuseum. W. M., Hephata, eine 
Hurg del' Barmherzigkeit. - Wolf f, Die alte Kil'che in Breitenau. 
Oberprasident Se h wan d er. Das Kirehditmolder Gotteshaus. 
P 0 n n d 0 r f, Die Bedeutnng del" Kasseler Verkehrsmittelindnstrie . 
Broder L 011 s. S chi 11 er, Kar! G I j n z er. E be r t, Del' letzte 
TorsehreibeI' am Kolnischen Tor (in Kassel). Ein ehemals Tnrn- und 
Taxissche-Postremise. J a cob, Ein Jahrhundert NeueI' WasseI'fall in 
WilhelrnshOhe. Husaren-Regiment Landgraf FriedI'ich n. von Hessen
Hombnrg (2. Kul'hess.) NI'. 14. O. B., LandgrafKarl in Werken hessiseher 
Plastilc -- Rathaus-Einweihung in Zierenberg. J u n le er, Eiu Be
such bei del' altesten Gloeke Delltsehlands (Lullusgloeke in Hersfeld). -
F. W. S., Die Ronueburg. I-I. F., JubiHium der Landesbibliothek in 
Fulda.. Schoof, Hersfeld im Urteil von Ricarda Huch. Huch, 
Die HeI'sfelder Vitalisnacht. L 0 h rn ann, Der Kasseler Brallnkohlen-
bergbau. S ch 0 0 f, Bad Hersfeld. 

116. Die Sonntagspost. Beilage znr Kassel fl.r Post. 1928. 
So r g e , Der Anatom Sommering und seine Beziehungen zu 

Kassel. Si e gel, Die alteste Fahne. v. B a u m b a ch, Blumen 
malen: ein hessiseher Haussehrnuck. Le I' ch, Der Rohrbacher Gmnd. 

S ch 0 0 f, Vom hessen-nassauisehen Volkswol'terbueh. v. Got z, 
RhOnbilder. v. G i 1 sa, Fmehtpreise irn friiheI'en Hessen. W. K., 
Von okkulten Dingen am Kasseler Hofe. M a I d f e 1 d, Der Vater der 
Botanik (BraunfeJds). W. K., Gesehichtliches iiber PhilippstaJ. 
Sehoof, Hessische Mundart. Krug, Kassel ini Jahre 1740. Aus 
dem geisejournal des Eberhard Heinrich Daniel Stoseh. K all, Der 
kurhessisehe Kirchenzettel. J a cob , Allerlei von l\1iinzen und Geld 
in Hessen. Se h 0 11, Ferd. Wilh. Gundelaeh. Lot z e, Renlltier
transport zur Zapfenburg. K a rI, Goldschmiedewerkstatten in Hessi
schen KlOstern. Ko hIe r, Flllda eine alte Romerstatte ? Sit t i g , 
DeI Karlsbrunnen zu Eiehenberg. S ch e J 1 er, N eues aus del' alten 
Galerie. v. Ba u m b a ch , Hau~inschriften als Kulturspiegel. 
S ch e 11 er, Ein VorUiufer, des Impressionsmus (Martin v. Rohden.) 
v., Gotz , Di e Bnrgrnine Jesberg. \ Maldfeld, Grimmsehe Grab
statten in Steinau. Pr u ss, Der Held von Zorndorf. (v. W akenitz.) 

Da,s Bueh fUr vollkornmelle Freunde. Das frankisehe Grenzkastell 
auf dem Bilraberg. 13., Die l\1aJligkeitsbestrebungen des Landgrafen 
Moritz. ng ., Hessisehe Kriegsgcfangene in den Vereinigten Staaten 
1775 1781. N i k 0 I ai, Werke der Kiinstlerfamilie N ahl in Eisenaeh. 
- S ch 00 f, Die Marbllrger Studentenzeit der BrU.der Grirnm. .T a cob, 
Eine TragOdie der Staatsl'aison (Wolfgang Glinther). -- Z a u ne r t, Frau 
Holle. Go n n e I' m a II Jl, Zwei Abtissinnen des Stiftes Wallensteiu. -
S ch 0 0 f, Willingshausen im J ahre 1828. S e h 0 0 f, Allnette ' von 
Droste-Hiilshoff und ihre Beziehllngen zu den Briidern Grimm. 
J a cob, Abgaben llnd l\1eldepflieht vor 200 Jahren. B., Bronzegraber 
in der Schwalm. Gr., Geologiseher Ausverkauf in Kassel-West. 
He i del b a ch, Im Willingshiiuser Malerheim. N i col ai, In der 
Bnrgkirche von Herleshausen. Si e gel, Die St. Martinskirehe zu 
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Kassel. v. Go tz, Schlllalkalden, Die Lutherstadt. Do 1m , "Moni
teur westphalien". Schoof, Die Hersfelder Vitalisnacht. Menges, 
D,Ls geologische Entstehen des Hessenlandes. R u pp el, Metz und 
seine Heldentaten. Erinneruugen von Ernst Koch. W. rc, Landgriifin 
l-Iedwig Sophie ,tls Diplom'ltin. B 0 h me , Zur Besiedlung des Meisner
gebiets. J a co b , Die J{ urhessischen Ablosungsgesetze. S c h 0 0 f, 
Bad Hersfeld. 

97. Kasseler Tagehlatl'. K.assel, Gebr. GotthelIt. 1928. 
Be i J s, Gerhard von Routern. H.g. Theodor Heinrich Kimpel ·i-. -

Kassolill1 Jahrc 1725. Aus Friedrichs v. Uffenbachs Tagebuch. 
Ludwig Wilh elm v. Eschwege in Kassel. R. N., Del' Gutsbezirk 
Freienhagen. KI ink , Althessische Spars<Lmkeit. Fleischhauer, Die 
KiTChhainer Benecliktusnacht. Del' GroBlllarschall von Montenegro 
(Philipp Braun). Klink, Blukard Waldis. J aco b , Hessische April
schauern vcr 80 Jahren (Gaqieducorpsnacht uncl Zeughaussturm). -
(Pauius ,) P"ofessor Dr. h. c. Aclolf Stoll t. - J a cob, Jagcl und 
Fischel'ei in Hessen. Dp. , Das neue Rathaus in Zierenberg. K I ink, 
Althessens Botenposten uucl Postkutschen. J a cob, Geschichte des 
hessischen Braunkoh1enbergbaus. Mo r g ens t ern, Wie Hanau eine 
Kolonie erwerben wollte. H il n e b erg , Das KJoster Hasungen. 
Sittig, Der Karlsbrunnen zu Eichenbcrg. Aclolf Gotthelft. vg. 150 
Jahre Kolonie Philipinenhof. Landesoiconomierat Georg Rexrodt. 
Kassel seit 75 Jahren. (Eine Reihe VOIl Aufsatzen aus alien Gebieten der 
Goschichte und Wirtschaft.). J. K., 100 Jaluo Malerkolonfe Wil
I ingshausen. 

98. Kasse]er NOlleste NachrichtclI. H)28. 
Hermann Grilllll1. _ . Wen tzc ll , Ein 11 essischerFreiheitsheld(Syl

vestor Jordan). W e n t z e ll , ei n vergossones Grab in Kassel (Fo urier 
Schuman n). Kasseler Sezession. Was ein hochgelehrter Reisender von 
Kassel erzahlt. ('J'agebuch des Biirgermeisters Uffenbach). Wen t z ell, 
1I ess ische Denkwiircligkeiten. Musikclirektor Otto Gerste. V 01 c k er, 
Ausgrabungen am Dom zu Fritzlar. D e m m el, Kasseler Industrie vor 
120 Jahren. St. F., 100 Jahre SchloBhotel WiJhelmshOhe. Veckerhagen 
an del' Weser. -- Heinrich SchiiBler-Kassel. Kunstschatze in Kasseler 
Privatbesitz. E. G., 150 Jahre Kolonie Philippinenhof. V 0 n a u , 
] [essische Maler stellen MIS. 

99. Hessischer Kuder. Kassel. 1928. 
- g er , Windhausen. -- F 1 0 r i an, Das akademische Fritzlar im Mittel

alter. Richard Weber t. Ein HexenprozeB vor clem Gericht in 
Neustaclt. J a cob, Die althessischen KlOster. ger, Kasseler Mu
sellll1sschlitze. Bra v e , Langs del' Wena. Kassel vor 200 Jahren. -
- gel', Die Fuldaer Festschrift. Adolf Stoll t. D. , Vom Wapp en del' 
Stadt Ka.ssel. J a cob, Waidwerk und Fischfang im alten Hessen. -
H ii. ne b e rg , Allerlei hessische Frtihlings- uncl Pfingstb riLll che. 
F 1 0 ri an , Verbannung und Rilckkehr des UrsuJinenkonvents Fritzlar. -
J a cob, Das Fuldatal bei Wolfsanger. Allerlei iiber den Fritzlarer 
DOll1schatz. S it t i g, Del' Karlsbrunnen Zll Eichenberg. J. , Alaun
gewinnungim mittelalterlichen Hessen. Geheimrat Boehlall 's Ab
schied. J a cob, Die Kasseler Fulclabriicken. - Bel' 1 e h ne r, Ge
schichtliches liber die Zigellner. Das hcssisch e Davos (Ober
kaufungen). Hessische Siedler in JVrecklen burg. Sit ti g, Del' Got
tinger Dichterbllncl uncl seine Beziehungen zuHannoversch .. Miinden. -
J a cob , Das Stift HersfeJd uncl seine Kloster. 

Zcitscilrift Bel . 57. 21 
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100. Hesselllaud. Illustrierte Monatsblatter Hir Heimatforschuug, Kunst
und Literatur. Schriftleiter: Paul Heidelbach, Kassel: Hessenland
Verlag. Jahrgang 1928. 

Landesgeschichte. J a cob, Die Beziehllngeu Waldecks Zll Hessen. -
He 1 d m ann, Des Pfarrers J oh. Agidius Ruppersberg jun. zu Rosen
thal Bericht iiber die beiden ersten Jahre des Siebenjiihrigen Krieges. -
He id cl b a ch , Die Sickingische Fehde. No a c k, Hessischc Laud
grafen in Rom. J a cob, Alls der Nieclergrafscha,ft Katzene]nbogell. -
Ortsgeschichte. S.i e gel , Grebenstein im 30 jahrigen Kriege. Br e t t
ha u er, Goethe in KasseL S c h 0 0 f, Die Vitalisnacht zu Hersfeld. -
L i n den m eye r, Eine Reise nach Kassel im J ahre 1797. Kill mer, 
Wallenstein und Neuenstein im Jahre 1611. S chilli cl t , Die Johanniter
kOlllmencle Wiesenfelcl uncl ihre Beziehungen zur Pfannstieler Brucler
schaft bei WeiJburg. Keppler , Von der Fuchsenmiihle bei Neu
stadt. v. B i s ch 0 f f s hall s en, Gab es bei Witzenhausen eine St. 
Nikolaus-KapelJe ? V01'- 7tnd Friihgeschichte. Wo I ff, Uber den 
gegenwartigen Stand der heimatlichen Altertumsforschung im rechts
rheinischcn Westdeutschland. - Orts- und Fht1'namen - Forschung. 
S ch rod er, SpeckswinkeL K7tlturgeschichte. Hop f , Hessisches 
Honeben im 16. J ahrhundert. Z it z er, Der Schwarmgeist. v. B 0 den -
ha use n, Aus den Erinnerungen meiner Mutter (1846 - 1849). 
Familiengeschichte. H. W., Ein Familiennest ausgefiogener Hessenkinder. 
(Familie Helier). Pe1·sonengeschichte. He id e 1 b a ch, Hermann 
Gri mm. He i del b a ch, Richard Weber. S c h rod er, Erinnerungen 
an Emilie Stribberg. Bur g er, Der lleue Bezirkskonservator (FriedI'. 
Bleibaum), S ten dell, Dem Gedachtnis des Dichters von ,,0 alte 
Burschenherrlichkeit" Ellgen Hofling. De e tie n, Franz Dingelstadt 
auf Helgoland. He i del b a ch, Adam Karillon. He i del b a ch, 
Zu Edward Schroder's 70. Gcburtstag. Rudolf We i n m e is t er, Zur 
Erinnerung an Paul Weinmeister. - M ii 11 er, Der erste englische 
Sprechmeister der Universitat Marburg. (Isaac Bach). Litemt'tt1'-
geschichte. Latwesen, Manfrcd Hausmann. Schcrer, Von den 
alten Bibliotheken in Fulda und Weingarten. He i del b a ch, Drei 
Kapitel aus Dingelstadts Roman: "Sieben Jahre". Bau- und Kunst
geschichte. S t r u c k , Adolf Lins-Gedachtnisausstellllng. v. Ba u m
bach, Von das weiB Kunigs Schwert. Heidelbach, Die Glas
macherkunst in Hessen. K li ch , Baugeschichte des Marbllrger Schlosses. 

Hallo, Von franzosischen llnd italienischen Kunstkaufen hessischer 
Landgrafen. He id e 1 b a ch, Der Dom zu Fulda. Marg. Kip pen -
be r g er, Der hessische ,Hofglasschlleider Franz Gondelach und die 
iibrigcn hcssischen Glasschneider im 18. Jahrhundert. Struck, 
AussteJJung religioser Kunst aus Hessen und Nassau im Jubilaums
Kunstinstitut del' Universitat MarbUl'g. He i del b a c h und Mo r in, 
1st das ' Wilhelmshoher Oktogon gefahrdet? Ki1'chen- uncl 8chul
geschichte. Ra be, Nachrichten iiber die Schule in BOl·ken. Be r lit, 
Die ehemaligen Hersfelder Klosterschiiler. He i del b a ch , Die H om-
berger Refonuationsordnung von 1526. Volkskunde. Helene Br e 11 m, 
Aus meinem Kinderland. Ella Go u n e r m ann, Echte von Wolf
hag.en. P el t z - L a n g s c h e i d t, Wie aus hessischer V olkskunst die 
Gimpelspitze entstand. S c h rei b er, Ein Hollander iiber die Hessen 
und iiber Kassel. K a rill 0 n, Aus meinen Kindertagen. F ran z , 
Begrabnis und Totenkult im hessischen Volksglauben. Lanclesk7trUZe. 
Hi 1 g en be r g, Grundlegende Schriften libel' die Rhon. Natu1·kunde. 
Bel tz, Ein hessischer Ballm (Pyramideneiche). S ch rod er, Schild
kroten in Hessen? Wi1·tschaftsgeschichte. Re n n er t, Der Hessen-

• 
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Kasselsche Postmeister Kunckell . 
bau. Sc hrod e r , Vom Eimbecker 

Der Ka sseler Braunkohlenberg
Bier. 

101. Heimat·Schollen. Biatter zur "rl ege li ess ischer A rt, Geschichte 
und Heimatkunst. Me1suugen: Berlleck er. Jahrg. 1928 . 
. lVIii.lIeI, Die DingsWtte bei So nt ra. Apel, Die HeiligenDrei 
Konige. Wenzel, D ie Burgcn zu Gudcnsberg. Rab e , Del' Stabs
trompeter Johannes S imoll ail s Sillgli s. - Sc h e ller , Rich1Lfd Weber 
ZUlU Gech\c litni s. I{ Ll P p c J , I fessische Spitzenkunst. Se hell er, 
Del' hess ische E rza hl er Georg Mohr. Demmel, Di e F ulda in einer 
hydrograp hi schen SchiJderung von 1713. L 0 r e nz , Ernst Koch. 
W a I t{) r, I{hon er Volkskunst. Die Vitalisfeier in Hp.rsfeld. Ape 1 , 
Revolution in Melsungen. Ra be, Pbilipp vo n Urff befehdet Fritzlar. 
- V 0 J k e r , Die Frankenberger Finanzen unter J erome. Wen z e l , 
Burg Niederurff. Kli n k , Das BasiJisken-Ei. Hag e r , Heinrich 
PfolT, ein hessisch er lVlal er. Ra be , Nachrichten ilber die Borkener 
Kirche. Wen z e l , Von 13aucrnstlihlen. V 0 1 k er , Unruh en und 
Aufstande ZLU Zeit J eromes in Frankenberg. He id e 1 b a c h , Her-
kules. W. S. , Das Kasseler Kriegerdenkmal. Ve s p er, Homberg 
vor 200 J ahren. 

102. Hessi sclter 6ebirgsbote. Amtliche Zeitschrift des Hessisch en Ge
birgsvereins, des Verkehrsverba ncles fUr Hessen und Walcleck und des 
Gaues Niederh essen-Waldeck im Verband flir deutsche Jugenclherbergen . 

. Schriftleiter: Fritz Speer. Kassel: Harenreiter-Verlag, J ahrgang 1928. 
Si e ge l , Der Habichtswald und seine N amen. Wo r i n g e r , 

Der Sli Izerweg. Le p p e r , Uber das Verschwinclen eines Bachna tUens. 
Se hili z, Del' botanische Ga,rten del' Stadt KasseL Low art z , 

ForeHenfiscllerei in Hessen. S t i e 1' , Gartenkuu st itU Stadtebau, 
E tz rod t , Rotenburg i lll Lande del' llessen . Aus Rotenburgs Ver
gaugenheit. F 10 ri an, Fritzlar. Le w al t e r , Das Entstehen des 
Luftkurorts Helsa. 13 e y rei s, Professor Dr. WiJhelm Lange t. 
G:ei lfu ss , Treysa. Schwalm, SchwalmerWurstsupp. Schraclcr, 
Die 48 er "Revolution" im Reinhardswalde. 

103. Hessisclle Eliitter fUr VolkskUlHle (begrlindet von Adolf Stmck) 
hrsg.im Anftr. d. Hess. Vereinigung f. VoJkskunde von Hugo Hepding. 
J3d. 27. 1928. GieBen: Selbstverlag der Vereinigung 1829. 

W e s s e l , Beitrage zur Niederhessischell Trachtenkunde. - He I m, 
Schni ttzeichnungen hessischer Trachten . C h it li e r , Grimmelshituscns 
Weltbild. M a rt in , Wolkenstehler, WoIkenzaubersche und Verw,Lncltes 
im Gebiet des Hessen-Nassauischen Worterbuchs. S c h u It c, Von 
oberhessischen Trachten. Martin, Brauch und Glaube hin ter dem 
KnUll im Kreis Ziegenhain. H e l m, Er nilllmts von den Leqendigen. 
- v. 13 a u m b a c h , "Redlich , aber ungerecht" , v. 13 a u m b a c h LUlcl 
H e p din g , Ein Segen als Hausinschrift, 

lOJ, Yolk Ulu1 Sc11011e. Heilll atbJatter fill' beide Hessen , N~Lssau und 
P'rankfurt a, M. usw. Herausgegeben von Archivdirektor Dr. I. R. Dieterich. 
Verlag des Historischen Vereins flir Hessen. 

Ortsgeschichte. S ch a fer, Lich in del' Wetterau und Wetter illl 
Obedalmgau. Zic hn er, Die Marksburg bei 13raubach am Rhein 
unter hessischer Herrschaft. 1I'amilien- ~tnd Pe1·sonengeschichte. 
Los ch, Friedrich Armand Stockberg's fiirstliche Abkunft. Los c h , 
La bell e Colombe, Die Mutter der alteren Grafen Hessenstein. Wo-
r i n g e r , Ein Kasselaner im Stabe Washington's. 8iedl~tngsgeschichte. 

21* 
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13 c c k er, Aufgaben hessischer Siedlungsforschung. Litemtm·geschichte. 
S ch ere r, Die Fllldaer Landesbibliothek. S chI e i ch e r t, Hans 
Grimlll. Cl e mm, Wilhelm Dilich und seine hessischen Landtafeln. 
- Bmt- ~tncl Il:unstgeschichte. eau er , Einige rOlllische Erinnerungen. 
- Se her er, ZllJJl Fuldaer Baroek. Se h wet er , Drei oberhessisehe 
Meister (Bantzer, Thilmann, Ubbelohde). 

105. Hessische ChrOllil{. Monatsschrift fUr Familien- und Ortsgeschichte 
in Hesseu und Hessen-Nassau. Herausgegeben und verlegt von Pralat 
D. Dr. Wilhelm Diehl. 

v 0 n de r A u, Zur Verbreitung des Namens von der Au in Hessen. 
Die hI, Moses Pardo und seine Gattin. Die hI, Alexander 

Scriborius. 

106. Jiitlisclle Wocheuzeituug. Kassel. Jahrg. 1928. 
Ho r wi t z , Der Streit um das koschere Fleisch in hessischen Lan

den. Ho r wit z, Dbernachten in Kassel. F i 0 r in 0, Kommerzien
rat Gustav PJau.t. F i 0 r in 0, Gesellschaft der Humanitl1t. B 1 u me n
t h aI , Zum 100. Geburtstag AdoJph Gotthelft's. B 1 a ch, Judische 
Brauehe im ehemaligen Kurhessen. (Lowenstein, erganzende Bemer
kung dazu). Ho r wit z, Hessisehe Familiennamen. Ho r wit z , 
Israel Jaeobsohn. Kat t e n- Mo s e s, Die Zwangspredigten der Land
grafin Amalie Elisabeth von Hessen und die Familie Moses von GroB
Ropperhausen. Horwitz , Dr. Speyer aus Hoof. Katz, Das 
J llbelfest der Beiseforther Synagoge am 11. November 1928. 

107. lUein Kamerad aus Kriegs- und Friedenzeit. Schriftleiter: Buch
manu, Kassel. Kassel: Weber & Weidemeyer, Jahrgang 1928. 

K1'iegs- uncl l\lWitMgeschichte. R 11 P P el, Res. -Inf.-Regt. 233 in der 
Abwehrsehlaeht bei Hulluch. Se h e 11m ann , Fe1dzugserinnerungen des 
Inf.-Regt.167. Das 1. Bat. Inf.-Regts. 32 bei der 5. Kav.-Div. 1914-1915. 
- 11 0 ch er, Bilder aus der Abwehrschlaeht 1917 bei Verdun. E i k e 1-
mann, Geschichte des Drag.-Regts. Nr. 5. Ba ch, Inf.-Rgt. 83 vor 
Verdun. Se h mid t, Feldzllgserinnerungen (Inf.-Regt. 82). Fe t t e , 
Vor Verdlln in der Abwehrschlacht 1917. F r i eke , Drei Hllsaren 
(Regts. 14) im Kampfe mit 15 Tseherkessen. R il pp el, Langemark. 
- Ha bel, Die Fahne des 1. Bats. Landw.-Tnf.-Regts. 83 am 15. 8. 
1914. Re c k nag el , Ein russischer AngrilI auf die Stellllngen des 
Regts. 83 am 8. 3. 1915. E i k e 1 111 ann, Drag.-Regt. 5 an del' Ko
maika. Si 111 0 n, Die ersten Kriegsmonate mit der v. Komp. Landw.-
Inf.-Regts. 83 im Westen. FI'itsch, Die n. Abt. Fe1dart.-Regts. 11 
in der Sehlacht bei Lodz. F r i c k e, VoI' 12 Jahren bei Brody (Hus. 14.). 
- F r its ch , Der 6. DezembeI' 1914. (Feldart. 11.) Personenge-
schichte. Herzog Bernhard von Saehsen-Meiningen. Musikdirektor 
Otto Grosse. 

108. Hessischer Hehnatkaleuder 1929. Eiu Nachschlagebuch und Rat
, geber fill' die Farnilie in Stadt und Land. 7. Jahrgang. Sehriftleitllng: 
"Wilhe1m Neuhaus , Hersfe1d. Hersfe1d: , Hoehlsehe Buchdruekerei. 8°. 

t .~ 70 S. 
01'tsgeschichte. K i J 1 mer, Wallenstein und N ellenstein. G e -

w e c k e - B erg, Die M ilhlen bei Langensch warz. Wi1·tschajts
geschichte. G ewe ek e - Be r g, Langenschwarzer Hausweberei. Ein 
Mustergefliigelhof im Eitratal. Familiengeschichte. Ne u h a.u s , Das 
Ende des Gesehlechts von . Buchenau. l\'I art in , Aus der FamiJien
geschichte des mittleren Werratals. (Geballer in Heringen.) 
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109. Hessischer Lan<lkalenllcr HiI' dl1S JlLilr 1929. 210. Jahrgang. 
Herausgegeben im Allitrage del' Zentmlste ll e zur Fordenmg deI Volks
bildung und Jugendpf1 ege in i-fesse ll von Kad Esselborn , Darmstadt: 
C. F. Winter. 8°. 9G S. 70 I )fg. 

Del' rei chhaltig illll s tri erte 210. J ahrgallg dieses vorzi.iglich redigierten 
Kalender enthiUt fo lgende, fiir unseren Arbeitsbezirk wi chtige Aufsatze: 
Kttnstgeschichte. 11; s s e I h 0 r ll , Richard Hoelscher (auf der Ka.sseler 
Akadem ie CLll sgebi Idct). O,·tsgeschichte. S c h wet er, Im Vogelsberg 
(Salzschli rf). Kult'!!1'geschichte. H e n k e 1 Jl1 ann , Vom lieben tag
li chen Brot. 

110. ZwischclI '" eser UD{1 lUaiu. Illustri erter Volkska1ender fUr das 
Jahr 1929. 5. Jahrg. Kassel: Weser-Main-Verlag. 1929.8°. 100 S. 80 PIg. 

Bau- uncl Kunstgeschichte. 13 u r g e r , Hessische Holzarchitektur . 
• 

111. Hcimatbote fUr die evangelischen Pfarreien Birstcill, Unterreichen
bach, Kirchbrecht. Jahrg. 1928. 

Aus deI Gescmchte von 13irstein. Eine Entfuhrungsgeschichte 
ans alter Zeit. Der Landesbui3tag. Eine .Judentaufe in Birstein in 
alter Zeit. Die Familie Winter von GliJdenborn zu 13irsteill. \Vie 
es den Bewohnern unseIer Gegend in frUheren Kriegszeiten el'gangen 
ist. Ein e Konfirmation in Birstein im .Tahre 1699. H ., Die Ge-
schi chte von Birstein. Die Geschichte un serer Heimat. Aus a.lten 
Kirchenrechnungen. M aId f e 1 cl , Alte Obrigkeitliche Ve.rordnungen 
aus vergallgener Zeit. 

112. Heimatkalen<1er des Krei ses J~ sclnvcgc flir das Jahr 1929. Ein 
Nachschl agebll ch , Heimatfreund [Lud Hatgeber Hir die Familie in Stadt 
unci Land. llerallsgeber: Arthur Adler. 2. J l1hrg. Eschwege: Johs. 
Hntuu. 8 °. 7G S. 

O,·tsgeschichte. 13 0 eke 1 , JesULdt, einst und jetzt. Ad 1 e r , Del' 
Brandenfels. Br e h m , Maria, Abteroder Brunnen. Die Kirche in 
Grebendorf. - F ro1ich , Was FItlr und Dod erzahl t . (Dod Aue.) 
S ch 0 tt, Rohrda (Rorenrieth.) Lanclesgeschichte. Ha r d t , Die Erb
untertiLnigkeit del' LandbevOlkeruug. Volkskunde. E b e r t h , Vom 
Bauemhaus iu Reichensachsen, seineI' l11neneinrichtung und seinen 
Bewohnerll. 

1 L3. Fultlllcr Zeituug. 1928. 
Se hi 11 in g , Blankenau. Ein Beitrag zur Geschichte der Fulda.cr 

Propsteien. W. K., Aus der Fuldaer Fl'anzosenzeit. Zeittafel Zllr 
Fuldaer Geschichte. Bar g 0 n , Wi e man vor 100 Ja.hren in FuJCh1 
Fastuacht feierte. Hac k , Befestigungswesen des Fuldaer Lalldes. 
S c h m i tt , Der neue Kreuzweg in cler Fuldaer St. Sturmiuskirche. 
S.c h e r e r, Die iiJtestell Handschriften der Landesbibliothek uncl E mst 
Ranke. Ho s en f e 1 d , Eigentumliche Laute in der Fuldaer :NI undart, 
- H. , I:luntes Allerlei aus der Fuldaer Vergangenheit. - L e i m b a c h. 
Unserm hochwitrdigsten Herm Bischof Dr. Joseph Damian Schmitt zur 
Vollendung des 70. Lebensjahres. De m me 1 , Dichter und KOlllp onisten 
aus Fulda. Schmitt, Gotische Holzplastik im FLudaer Lande. L., 
Domkapitll1ar Professor Dr. Konstantin Gutberlet '\'. 0 sw a J d, Zur 
Bevolkel'Ungsgeschichte der Stadt Fulda. Die 150 jahrfeier del' Fllldaer 
Landesbibliothek. Bell 0 , Das Hildebrandslied. . I" e h III ,1 n n , Die 
a lte Klosterbibliothek Fulda und ihre Bedeutung. G. H. Sammlllng 
frliher in Flllda gebrauch1icher Spitznamell. H a as, Die F lurnamen 
del' Gemarkungen des Landkreises Flllda. Ha u c k , Als es noch 
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keine Motorspritze gab. Das Fuldaer Feuerloschwesen anno 1858. 
Hess8n-Kassel. J a est, Stl'eifziige durch Fuldas Unterwelt. 40 Jahre 
Lioba-Siechenhaus in Fulda. - Als es VOl' 40 Jahren in Hunfeld brannte. 
- Vor 50 J ahren. 

114. Fuldael' GcschichtsllUittel'. Zeitschrift des Fuldaer Geschichts 
vereins. Herausgeber: Prof. Dr. G. Richter in Fulda. 

Vor- nnd F1·uhgcschichte . V 0 n d era u, Ausgrabungen am Biira
berg bei Fritzlar. V 0 n d e r a u , Weitere Bronzefunde am Haimberg. 
- V 0 n d era u, Weitere Dberreste von Steinbauten am Dome zu Fulda 
ans den Tagen des heiligen StuImius. V 0 n del' an , Zwei eigen
artige Grabhligel in deI Umgebung von Flllda. - Kirchen- ~md 8 clntl
geschichte. Ri c h t e 1', Di e feierliche Inauguration der Adolphsuniversi
tii.t zu Fulda. Ri c h t e r , Go ttesdienste auf dem Gehilfersberg bei 
Rasdorf lml 1764. Bar go n, Die Fuldaer Forstlehranstalt. Bau
tmd K unstgeschichte. D e t t we i 1 e r, Die Stuckal'beiten im Dome zu 
Fulda nod ihre Meister. Ri c h t er, Das Gl'abmal eines Hiinfelder 
Propstes in S. Maria deU' Anima in Rom. Flurnamenjor8chung. 
H a as, Die Flurnamen del' F llldaer Gemarkung. . 

115. me Hcimat. Beilage zum Gelnhausel' TagehJatt. 
M aId f e 1 d, All erlei Kleinigkeiten aus Steinaus 

Be c k er, Ein deutsches Hohlen-NatuIschlltzgebiet . 
bei Steinau.) 

116. Hanauer Allzeigel'. Jahrgang 1928. 

hhrg. 1928, 1929. 
Vergangenheit. 
(Die TeufelshOhle 

• 

M aId f e 1 d , Steinau odeI' Steinheim ? Berichtigung eines Irrtums 
des Biographen Otto Brunfels. M aId f e Id, Wie in Selbold in alter 
Zeit del' Bachtanz abgehalten wurde . 

117 Halllluisches lllagazin. MOllatsblattel' fur Heimatskunde. Heraus
gegeben von del' Waisenhaus-Buchdruckerei und dem Hauauer Geschichts
verein J ahrgang 1928. 

. Landesgeschichte. Wo lag Weldericheshllsen ? .- V01'- uncl Frith-
geschichte. B81icht liber die Boclenfunde irn Bezirk des Hanauer Ge
schichtsvereins. Vereinsjahr 1927/28. J(u itn1·gescMchte. M: art in, 
das Siechenhaus, sein Friedhof und Verbrecher and Ehrlose. lVI a r
tin, Degentragen der Apotheker. He i.l er, Wie del' Hananer Hof
buchdrucker Georg Losch seinen Landesherrn 173.6 um El'lleuerung 
seines Almanach-Privilegs bat. Aus den Aufzeichnungen des ver
storbenen Lehres J. Matthes in Langeudiebach. He i 1 er, Aus Hanauer 
Polizeiakten des 18. Jahrhunderts. - Kirchen- und Sclndgeschichte. 
'H ens s , Zllr Geschichte des geistlichen Siandes del' Graf~chaft Hanau
Mlinzenberg im .Tahrhundert der Reformation. Eine Schll1gerei zwischen 
Studenten der Hohen Landesschule und Soldaten 1733. Geschichte 
der Beilkuncle. lVI a r ti n, Die "Kinderblattern", die durch die Vacci-
ention bei uns aussterben. .!VI art in , Das Toten tollmiitiger und an-
geblich tollwiitiger JVlenschen. lVI art in, Hanauer Apothekerblichsen 
1578 in Nlirnberg. J(1'iegs- ~tncl lYI-ilitCirgeschichte. M aId f e Id, Die 
Riickzugskampfe del' Franzosen zwischen Ge]nhausen und Hanau am 
28 31. Oktober 1813. Wo r i 1] g er , Die Zollentrichtung der Hanau
ischen Truppen 1776. (Leider durch Druckfehler ,ug beeiutrachtigt.) 

LiteraturgescMchte. He imp e 1 und En g le r, Zum Gedachtnis des 
Humanisten Petrus Lotichius Sccnadus. Wi1·tschajtsgeschichte. Ki h n, 
Aus del' Verkehrsgeschichte des JVlaingebiets. lVI aId f e 1 d, Eine 
Steinaller Gewerbeordmmg von 1426. 01·tsgesch-ichte. Wie die Hanauer 
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Studenten 173G den neuen Landesherrn begriiBten. He it er, Was 
erzahlt uas Tagebuch del' Wallonischen Gemeinde vom 30 jiihl'igen Kriege? 

Pe1·sonalgeschichte. M art in, Der Engel-Apotheker Sommerhoff in 
Nen-J-[anau. Martin, Johann Gottfried Rademacher. 

118. lUei 11 H ei matlalld. Zeitschrift fUr Geschichts-, Volks- und Heimat
. kllnde. Schriftleitnng: Wilhelm Nellhans. Hersfeld: Hoeh1sche Buch

druckerei. Jahrg. 1928. 
Gewecke-Berg, Alte hessische Heilmittel. Strack , Vom 

Strumpf der Schwalmerin. N(euhaus), Der Turm von Holzhpim. 
Killmer , Das alte Gericht Landeck. Neuhaus , Das aJteste 
Ki rchenbuch der Stadtkil'che zu Hersfeld. S ch 00 f, Vom Frondienst 
del' Hersfelder Stiftsbauern. N\eubans), VogelschieBen in H:ersfeld 
(1615). K i llm er, Der einst Fuldaische Zipfe1 im Kreise Hersfeld. -
N e u ha n s , VitaDstag und VitaDSkl'euz. S ch mid t, Eine Stadt
hersfelder Chronik zui' Vitalisnacht. S ch 0 0 f, Hersfelder BUrger
familien zur Zeit del' Vitalisnacht. dt., Das Calefactoritlli1 irn Konvents
gebaude der Stiftskirche. S., Das Alter des Lullusbades. S ch mid t, 
50 Jahre Hersfe1del' Turmuhr. .- S ch 0 0 f, Zur Geschichte del' Familie 
Rech berg. Ne 1I ha us, Die Bedeutung des Vitalistages. Wit z el, 
Volkskundliches. Le r ch, Der Aufstaud des kurhessischen Militars 
im Dezember 1806. . K i 11 mer, Der Ursprung vom hessischen Schilde. 

Wit z e 1 , Vom Brotkuchen. . B 6 h me , Die Volksdichte des Kniill-
gebiets. S tr a c k, Eine Sch~viU merhochzeit.sfeier im Jahre 1801. 
If a f ne r , Die kirchlichen Verhaltnisse del' Stadt Hersfe1d vor der 
Reformation. S c h 0 0 f , Das KUsterhaus zu Hersfeld. Das Lullus
fest vor 300 Jahren. G ewe c k e - B e r g, 1-blldschlag und Hochzeit. -
KU r s c h n e r , Aus dem 30 i~lh]'igen Kri cg. Ne u h a us , Karl Voge1, 
ein vergessencr So hu un sere r Stadt. N. , St. Lullus. B ei Is, Prinz 
Rosa,-Strol11. Se h mid t, Die Heill1atLiicherei der Stadt Hersfeld . -
N(euhaus), A uf dem alten Friedhof in Hersfe1d. S., Del' Antritt des 
19. Jahrhunderts in Hessen. S c h ne 11 e, Die Patersberger Feuel's
brullst. Strack, Scharowed. Gewecke-Berg, Weihnachten 
auf dem Lande. N en hau s, Vom peinlichen Halsgericht zu Hers-
feld. S ch 0 0 f, Hel'sfelder Ritterleh en. 

119. Heimatkalell!ler fUr den Kreis .Hofgeismar 1929. Herausgegeben 
vom KreisausschuB. 8°. 91 S. 

Ei n nach Schriftleitung und Ausstattung vorbildlicher Heimatkalender, 
dem wir weiteste Verbreitung, auch tiber die Grenzen des Kreises hinaus, 
wunschen. 

Lanclesgeschichte. V e s pe 1', Landgraf Karl. F u ch s, Wie sie 
die neue Heimat fan den. [Eillwanderung der Hugenotten.] Ve s per, 
Jagden und Wilddiebereien im Rein hardswald zur Zeit des Landgrafen 
Ph i li pp. 01·tsgeschichte. Br i.i c k , Karlshafen an del' Weser. -r P f a ff , 
Genosscnschaften und Zunfte in Hofgeismar. Die Kirche in Lippolds-
bei·g. Lot z e, Renntiere im Sababurger Tiel'garten. -r P f a f f , 
Ein altes Kirchenbuch von Hofgeismar. Sababurg. Pe1'sonen-
geschichte. Keller, Heinrich Bertelmann. Wilh e1m Dilich. Volks-

, 1cttncle. Aus del' Schnlchronik von Mariendol'f. Vm·geschichte. S chi er, 
Funde ails del' Steinzeit im Kreise Hofgeismar. Wirtschajtsgeschichte. 
o elk e r s und Hac k m ann, Aus del' Forstwirtschaft. -- K I e s s m a 11 n , 
Gl ashU tte Irn menhausen. 

Daneben bl'ingt der Kalendel' Abdrucke aus gediegenen alteren 
Werken (Dilichs Chronik, Volkskundliches von Boette,) , sowie Arbeiten 
und Ratschlage iiber und fUr die neuzeitliche Landwirtschaft usw. Das 
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KalendarilU11 enthalt eine htibsche SammIung alter Hausspruche aus dem 
Kreise Hofgeismar; mit dem auf S. 12 wiedergegebenen Spruch vom 
"aIen Rabe von Papenheim" hat es aber seine Bedenken wir mochten 
nicht empfeWen, ihn als Geschichtsquelle zu benutzen! 

120. lUollatsschrift {ler Killzigtaler Vereilligung fUr Heimatforschung. 
Schriftleitung: Martin Schafer und Gondsroth. J ahrg. 1928, 1929. 

Pr i nz, Die Nadelholzsamendarre der Oberforsterei Wolfgang. 
M aId f e 1 d, Die Beziehuugen del' Herren von Eberstein zur Obergraf
schaft Hanau. S ch id er, Flurnamen der Gemeinde NeuenhaDlau. -
M a 1 d f e 1 d, Die ScWacht bei Bergen am 13. April 1759. Zur Ge
schichte der Familie Neusesser bezw. Nansester. M a 1 df el d , Zur 
Orts- und·Flul'llamenforschung. M a 1 d f e 1 d, Aus dem alten Gerichte 
Langendiebach. M a 1 d f e 1 cl , Professor Ernst Zimmermanu t. 
S ch a fe r , Das preuBische Main-Kinziggebiet und GroB-Frankfurt. 
F r a e b, Zur Geschichte der Familie Fraeb. M aId f e 1 d, Heinrich 
Hausohn t. 

121. Ulliversitiitsbulld ~Iarburg e. V. Mitteilungen. Jahrg. 1028. 
G r e en, Wiederhall des Marburger Universitats-Jubilaums in den 

Vereinigten Staaten von N ordamerika. Erneuerung von Ehrensena
tor en und Ehrendoktoren aus AnlaB der 400-Jahrfeier der Universitat. 
- Wed e kin d, Emanuel Kayser -j-. T., Die Frequenz der U niversitat 
Marburg. Krollpfeiffer , Theodor Zincke-j-. v.Bruchhausen, 
Johannes Gadamer t. M ani g k , Ludwig Eneccerus t. Die Mar
burger Religionskundliche SammIung. 

122. Hantlbucll {les Kreises ~Ielsullgell ftir das Jahr 1929. Ein Nach
schlagebllch fur die offent1ichen Angelegenheiten des Kreises. Jahrg.60. 
Melsungen: A. Bernecker. 8°. 136 (llllbezeichnete) S. 80 Pi. 

Ortsgeschichte. Z i 1 ch , Der HeiIigenberg bei Gensungen. - -ck., 
Kreisgut Elbersriorf, ein ideaIes Alters- und Pftegeheim. -ck., Aus 
Kehrenbach's Geschichte. Wi1·tschajtsgeschichte. G 1 e i In, Melsunger 
Wollengewerbe. (Der vorzi.igliche Aufsatz bietet auch reiche Ausbellte 
fUr die 01·tS-, Pe1'sonen- und Ji'amiliengeschichte.) Landesgeschichte. 
K 1 ink, Althessische Sparsamkelt, Hochzeits-, Kindtaufs- und Kleider
Verordnungen. Volkskuncle. S c h rei be r, Die berufliche und soziale 
Gliederung del' Bevolkerung des Kreises Melsungen. 

123. Oberllessische Bliitter. 13eilage zur Oberhessischen Zeitung. Mar
burg 1928. 

P e z , Erksdorf. S ch a fer, War Bonifati ns wirklich der Apostel 
der Dentschen ? - Wilhelm Lndwig v, Eschwege. Pe z, Lohra. 
S ch af er, Das hessische Unterrichtswesen vor Landgraf Philipp und 
die Stiftsschule zu Wetter. Ape I, Wanderherbergen im MitteIalter. 
- Der Freiheitsbrief des Landgrafen Philipp vom 31. 8. 1529. Franken
berger Turner vor 80 J ahren. M art in , Das Hessen-Nassauische 
Volksworterbuch. Pez, Speckswinkel. v. Schenck zu Schweins
b erg, 13urg Hohenfels stidlich Buchenau. Pe z, Die Zigeuner -
He er, Fianz von Florencourt, ein M:arburger Burschenschafter der 
Demagogenzeit. S chit fer, Zur Geschichte der Ortschaften im Amte 
Wetter vor dem 17. Jahrhundert. Eli s s en, Friedrich Albert Lange. 

13 ii h me, Die Volksdichte des Kntillgebiets. (Bemerkung dazu von 
Blankellhorn.) Hessischer Stipp-Putz. Vor 10 Jahren in PaIastina. 
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124. Obel'hessische Zeitung. Marburg,1928. 
B 1 e i b a u m , Die U mbauten ,Hn Maruurger LandgrafenschloB. 

Das Universitats-Institut fUr Leibeslibungell in del' Barfijl3erstral3e. 
100 Jahre Spiegelslust. I{eligiose Kun st in Hessen und Nassau. 
Der Kreis Kirchhain unter La,ndrat v. GiJ sa. Alt-Marblll'g in Licht 
und Verkehr. Grenzgaug in Biedenkopf. 

125. SchaUJllburg'el' lIeiJII:ttkalellder fiir das Jahr 1929. Herausgegeben 
von Franz Brock in Hinteln, Rinteln : C. Bosendahl jun. 8°. (iL! (un
bezeichnete) S. 

Del' vorJiegel1de erste Jahrgang dieses neuen Ul1ternehmens ver
spricht eil1e weitere gute EntwickJul1g und wird geeignet sein die fern 
vom HauptJande Jiegende. Grafschaft an ihre fast 300jahrige Zusammen
gehiirigkei t mit Hessen zu erinnern. Del' dies mal noch nicht sehr umfang
reiche heimatliche Teil des Kalender enthalt: 

Lanitesgeschichte. V 0 ss, Grenzbewachung des Amtes Schaumburg 
im Jahre 1730. (Der Verfasser verwechselt bei ' einer gar nicht not
wendigen ErwiLhnung des "Soldatenhandels" die J"andgrafen Karl und 
Friedrich n. Aber der "Soldatenhandel" mul3 ia erwahnt werden und 
wenn es ni cht anders geht, macht man dazu aus dem Enkel den GroB
vater 1) B ii r n e r , Staatsgefahl'liche Vereine. N achwirkungen der 
Revolution von 1848 in del' Grafschaft Schaulllburg. Pe1'sonenge
schichte. A. Ant z e , Doktol' Gundlach. Ortsgeschichte, A. Aut z e , 
Das Varenholzer SchloB , 

126. Unsere Heilllat. Mitteilllngen des Hei rn atbundes, Verein fiir Heimat
schutz und Heimatpfiege illl Kreise Schlli chtern, Schl'iftleitllng: Wilhelm 
Praesent, Breitenbach. 

Ca ll e r , Die ed len Herrn von Steckelberg, ihre Burgen und ihl' 
Gebi et. F r eu n d, Die Herrschaft Rarnholz unter den Grafen Degen
feld 1671 1852, Pr a e s e n t , Goethe in Schliichtern. Aus del' 
Schwarzenfelser Chronik. 1. Aschenbrenner, Die Strafbayern in unserer 
Heimat. 11. Wolff, KondominentsverhtLltnisse. Stcinans groBter Sohn 
(Joh. Menge). En g I e rt , Gedichte von Petrus Lotichius Secundus. 
Aus dem Lateinischen iibertragen. Ca u e r , Die Entwickelung des 
deutschen Postwesens und del' Anteil unserer Heimat daran. 1) r a e s e n t , 
Eiu Kapitel aus dem Degenfeldis chen Gefangnis, G e i s el, Eine 
"Revolutionarin" aus Schliichtern. 1848. Bus s i , Die Tagschmetterlinge 
unserer Heimat. Ca u er, Ritte r Frowin vom Hiittell-Stolzenberg, 
Del' Hofmeister des Kurfiirsteu Albrecht von J\lIainz. H e i rn p el, Die 
letzten Lebensiahre des Petrus Loti chius Secundus. F r e un d , Johann 
Hartlllann , Der Jetzte Herr von Hiitteu zum Steckelberg. Queli en und 
Verzeichllisse ZLlm Leben und zu den Wel'ken von Petrus Lotichius 
Secundus. 

127. Heimat·Kalen!lel' fiir {len Kreis Herrschaft Schmalkahlell anf 
das Jahr 1929. Schmalkalden: Feodor Wilisch. 8°. 80 S. 

01·tsgeschichte. Men z, 'U rkunden im Turmknopf del' Kirche zu 
Steinbach-Hallenberg. Bau- unit K 1tnstgeschichte. Pr of. Dr. W eb e r
Jena, Der nach Schmalkalden zuriickgekehrte Ehrenpokal von 1671. -
L 0 h se, "Der blaue Saal" im SchloB Wilhellllsburg zu Schm~Llkalden . 

S i m 0 n , Die Dibbsbriicke, Personengeschichte. Direktor Beil 
ZUlll Abschied. Pis tor , Kommerzienrat Kreuter, ein WohltiLter del' 
Stadt Schmalkalden. Diamantene Ho chzeit Johannes Rudolph. 
Eiserne Hochzeit in Brotterode (Ehepaar Engel). Wirtschajtsgeschichte . 
60 Jahre Feodor Wilisch, Schlllalkalden. 8pmchgeschichte , F u ch s , 
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"Schmalkaldisch" im Hessen-Nassauischen Volksworterbuch. - Religions
geschichte. NI 0 n t an us, Aus der Geschichte des Kollegiatstifts zu 
Schmalkalden. M~,sikgeschichte. Se hm i d t, 100 Jahre Barchfelder 
lVlusikverein. 

128. Das 1V erratal. Illustrierte lVlonatsbHi,tter fiir Heimat. Kunst, Dichtung. 
Herausgeber: Studienrat Baetz in Eschwege. Eschwege: J ohs. Braun. 

Ortsgeschichte. Ri n g k, Aus der Chronik von '.Vahlhausen. 
Re c vi us, Wanfrieder Geholze. Le r ch , Friedrich v. Baumbach als 
Wohltater der Stadt SOl1tra. Ko hI us, Die KlotzbachhOhle unter 
dem GodickenhOlzchel1 bei Eschwege. Ella Gonnermann, KUl'fiirst 
Friedrich Wilhelm 1. in Eschwege im Oktober 1861. He c k m ann, 
Ein Beitrag zur Orts- und Kirchengeschichte von Fl'ankershausen. 
F'arnilien- nnd Personengeschichte. S t r a us s, Wanfrieder Geschlechter 
und FamiJiemiamen. Helen e Br eh m, Pfaner zu Abterode. W. 
B.(,aetz,!), Zum 70. Geburtstag Edward Schrodel's. Wittmann, 
Hans Bitel Diede zum Fiirstcnstein. Schnlgeschichte. Die erste Ab
schlu13pl'iifung an der Realschule zu Eschwege. 1841. Wirtschafts
geschichte. Wo 1 f, Del' Allendorfel' Salzhandel nach Frankfurt a. lVI. -
F'htl'- ~tnd 01·tsnarnen. Ko n i g, Beitrage zur Deutung einiger strittiger 
hessischel' Stadt- und Bergnamen. S ch rod er, Der Name Wanfried. 

Wit t m ann, Zur Namelldeutung Goburg. Ko n i g, E,widerung 
auf den Artikel des Herrn Wittmann iiber die Goburg. Natn1'wissen
schaft. Frolich, Zur Flora des Werratals. Sunkel, Neue Er
gebnisse der Vogelzugforschung in Hessen-Nassau. So mm e r f e Id, 
Versteinel'Ungen in der Umgebung Grandenborns auf dem Ringgau. 
F re u n d, Die El'dfalle bei Hermannrode. 

129. Sta(ltblatt der Frankfurter Zeitung. 
NI 0 r g ens t e r u, Hanauisch-Guayana, 

Skandal. 

1928. 
Der erste dentsche Kolonial-

130. I,and ulltl Leute im Ollerlahllkreis. Monatl. Beilage zur Kreiszeitung 
fiir den Oberlahnkreis, Weilburg a . L. 4. Jahrg. 1928. Schriftleitul1g: 

Studienrat F. A. Schmidt, Hersfeld. Weilburg a. L.: H. Hirchhauser. 
K u nz, Geschichte der Kirche zu Eckerhausen. Ders., Die Ecker-

hauser Landwehr. - Schmidt, Eckerhausen, Dorf, Burg und Geschlecht. 

131. Die liebe Heimat. Herausgegeben vom Heimatsverein Riisselsheim. 
14. Reihe. 1928. 8 0

• 3'2 S. 
Die Grafell von Katzenelnbogel1. Das Gro13herzogtum Hessen 

1806 1866. 

• 

c. Nachrichten . 
• 

132. HIstorisehe KOllllllission fUr Hessen und Walfleek. 30. und 31. 
Jahresbericht 1926/27 und 1927/28. 

Die Finanzel1 del' Kommission haben si ch erfreulicherweise ge
bessert, wenn auch del' Stand vor der Inflation bei weitem noch nicht 
erreicht ist. Die Arbeiten am Fuldaer Urkundel1buch werden von Herrn 
Clelllm fortgesetzt. Die von Herrn GUl1dlach bearbeitete Veroffentlichung 
Liber die Hessische Beallltenorganisation, sowie der 2. Band der Kilch '
schen Bearbeitung der Rechts- und Verfassungsgeschichte von Marburg 
sind drnckfertig. Die Veroffentlichungell tiber die Rechts- und Ver
fassul1gsgeschichte von Frankenberg und Allendorf a. d. W. sind in 
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Arbeit. Die von Herrn Klibansky bearbeiteten Amoneburger Kellerei
akten bedilrfen noeh del' enelglUtigen Redaktion, die Hofgeismarer Ob
l<ttionenrechnung von 1338/G4 und elas Verzeiehnis Fritzi<uer Einldinfte 
(um 1330) sind zur Edition fertig. Die Arbeiten am gesehiehtliehen 
Atlas von Hesse n unci N assalL sind erheblieh geforelert worden. 
Von den EinzelllntCl'sllehungen sind die Arbeiten von Wrede liber 
Wittgenstein lInel YOU Anhalt . libel' den Kreis Frankenberg mittler
weile erschienen , clie Arbeiten von Ziegler liber die Abtei Hersfelel 
und von Hnwer lib er die Gl'afschaft Ziegenhain sind druekfertig, 
ebenso elie Arbeiten von Buchmann iiber Eschwege, Sclu-oder
Petersen iiber Zierenberg-Sehartenberg, Eisentrager libel' Ahna-Bauna
Gudensberg unel Sponheimer liber die Niedergrafsehaft Katzenelnbogen. 
Weit Yorgeschritten sinel die Monographien libel' Solms-Brannfels mit 
Wetzlar, bearbeitet von Uhlhorn, sowie liber Batteriberg -Wetter und 
Weilburg-Diez (mit Limburg). Begonnen wurde mit del' Bearbeitung von 
Rotenbmg und Dillenburg. Als Festgabe zum Marburger Universitats
jubilaum erschienen ,,\Vilhelm Dilichs Landtafeln hessiseher A mter 
zwisehen Rhein und Weser" mit Einleitung von Prof. Dl'. Stengel. 
Die begonnenen Arbeiten libel' die Klosterarchive und iiber die Vor
geschichte del' Refonnation konnten nicht weiter gefordert werden, die 
Arbeit an den Landtagsakten, dem Wetzlarer nnd Frankenberger U r
kundenbuch, Sturios JahrbUchern, dem Lehnstaat, den Ziegenheiner 
Urbaren und dem Okonomischen Staat ruht zur Zeit. 

A. W. (nach dem Bericht der Kommission). 

D. Beachtenswerte Besprechungen aus 
anderen Zeitschriften. 

Stoll, Adolf: Friedrich K,trl v. S~tvi g n y. Bel. 2. Professorcnjahrein 
Berlin 1810 1842. (Siehe oben NI'. G7!) 

Die wichtigsten Besprcchungen in 'I'agespresse und Fachliteratur 
sind: Felix Joseph K 1 e i n in: Bonner Zeituug vom 3. J anna.r und 21. 
Febr. 1929; Sehultzenstein imBerliner Lokal-Anzeiger, Nr. 88/1929; 
"Der Tag" vom 21. Febr. 1928; Hans Fehr in: Schweizerische 
Juristen-Zeitung, Jahrg. 25 Heft20; Sib e I' in; Leipziger Neueste Nach
riehten, NI'. 52/1929; H. Erman in: Berliner Tageblatt, Nr. 94/1929, 
6. Beiblatt; Hans I-I e r rl and in: Berliner Borsen-Zeitnng (Kunst, Welt, 
Wissen) Nr. 44 vom 21. Febr. 1929; Paul He id e 1 b a chin: Kasseler 
TagebIatt, Nr. 92/1929 vom 23. Febr. 1929. 

Ansnahmsweise sei hier an diesel' Stelle noch auf Zeitungsal'tikel 
hingewiesen, der wegen seines auBergewohnlichen Mangels an Sachkennt
nis niedriger gehangen zu wel'den verdient: 

Stern, Carl: Bummel dureh Kassel. (Diisseldorfer Nachriehten, Untel'
haltungblatt zu NI'. 346 vom 11. Juli 1929.) 

Nicht, daB diese kUl'ze Wlirdigung von Kassel und Umgegend irgend
wie Neues bote! Aber ein Satz erregt unsere Aufmerksamkeit und die 
Entriistung jedes ernsthaften Geschichtsforschel's. Bei El'w1ihnung 
des Oktogons gedenkt del' Verfassel' wehmiitig "der Hessensiihne, die 
von dem Vater des Erbauers des Hel'knles gegen hohen Kaufpreis in 
del' Mitte des 18. J ahl'hunderts England zur Fiihrung des Kriegs in Amel'i
ka zur VerfUgung gestellt wurden und in fremdem Lande und fLir fremde 
Zwecke ihr BInt lieBcn"! Soviel Wol'te, Soviel Fehler. 1717, als die 

, 
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332 E. Verzeichnis d. Verfassernamen, bezw. Schlagworte zu A . 

• 
Statue des Herkules aufg()stell t wurde, regierte Landgraf KarL Sein 
Vater Wilhelm VII. war bereits 1663 gestorben , der Subsidienvertrag 
mit Englaud wurde 1776 von Karls Eukel Friedrich n. abgeschlossen, 
der von den Subsidiengeldern, wie es jeder, der es wissen will, nach
lesen kann, nichts fur si ch oder flir Prunkbauten behielt, sondern seinern 
Lande durch SteuernachHi,sse, Einrichtungen und Bauten zurn offent
lichEm W oh1e und andern gute Zwec};e restlos zukornmen lieB. Solche 
Art, Geschichte zu schreiben, kann man nur als unverantwortliche 
Leichtfertigkeit bezeichnen. Sollte denn diese unsinnige MiLr von dern 
Seelenverka.uf des hessischen Landgrafen, dem seine dankbaren Landes
kinder noch zu Lebzeiten ein Standbild setzten, nie auszurotten sein? 

E. Verzeichnis der Verfassernamen, bezw. 
Schlagworte ZU 1\. 

Anh alt, Franken berg: 23. 
Adelsblatt, WesWnisches: 47. 
Archiv f. Sippenforschung: 4l. 
Bartenwetzer, Rund um den: 26. 
Belletristik, Historische: 1. 
Berthold, Volksworterbuch : 11. 
Bess, Refonnationsordnung: 84. 
Blatter, fall1iliengeschichtliche: 36. 
Bode, Berndshausen: 21. 
Bonnet, Burschenschaft Arll1inia: 50. 
Brand, Heill1atkunde: 3. 
v. Biinau, Hofdame i 16. 
Burkhard, Grimmelshausen: 77 . 
Busch, Philippsuniversita.t: 91. 
Dersch, Kardinal von Hessen: 17. 18. 
Dithmar, Christuskirche: 86. 
Eckhardt, Stadtbuch: 33 
Edda, Ahnentafeln: 34. 
Ehrenpfordt, All1oneburg: 20. 
Einstein, Heinrich Schiitz: 78. 
Ekkehard, lVlitteilungsbJatter: 40. 
FarniJienforscher: 39. 
Familienforschung, JUdische: 45. 
Fechner, St. Martin: 25. 
Feise, Glashtitten: 69. 
Fix, Fall1iJiennachrichten: 52. 
Freckmann, Dom zu Fulda: 80. 
Gerlach, Waisenhaus zu Darll1-

stadt: 90. 
Gesellschaft fUr Fall1ilienkunde, 

N achrichten: 49. 
Greiner, Glasindustlie: 71. 
Hallo, Jiidische Volkskunst: 89. 
Hallo, Sternwarten: 93. 
Haupt, Biographien: 64. 
Hejll1an, Pramonstratenser - Grund

satze: 83. 

Herold, Deutscher: 38. 
Hochhuth, Eschwege: 22. 
Holtmeyer, Kassel: 81. 
Huch, Stadtebilder: 6. 
J ungandreas, Besiedelung Schle

siens: 68. 
v. Kieckebusch, Familiennach-

rich ten: 54. 
Kircheisen, Konig Lustig: 19. 
Knetsch, Haus Brabant: 15. 
Kohrer, Hessen-Nassau: 12. 
Korner, Geschlechterbuch: 35. 
Kraft, TeufelshOhle: 8. 
Langsdorff, Familiengeschichte: 55. 
Lennarz, Petersstift Fritzlar: 85. 
Lewalter, Kasper: 75. 
Lohse, Schmalkalden: 30. 
Manger, Fall1ilienblatt: 56. 
Merk, Familienzeitschrift: 57. 
Meyenschein , Rexerodt: 66. 
lViitteilungen, statistische, der Stadt 

Kassel: 72. 
lVIUller, StraBen: 14. ' 
M[Uler, Bartenwetzerstadt: 27. 
MUller, Tann: 31. 
Paul, Schauinsland: 7. 
Paulmann, Familienll1itteilungen: 58. 
Passionspiel, Alsfelder: 14. 
Praesent, Bergwinkel: 28. 
Prtiser, Bremen: 92. 
Ranch, Hessenknnst: 79. 
Ritter, Handbuch: 82. 
Roland, lVlitteilungen: 44. 
Rothert, Kirchengeschichte: 87. 
SchMer, Gelnhausen: 24. 
Schafer, Familie Hoffmann: 53. 
Schafer, FarniJie Schenck: 60. 
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Schiifer, Reserve-Jagerbatai Ilon 
NI". 11: 94. 

Schellenberg, Familiengesch ichte : 
59. 

Schmalkalden: 29. 
Schnath, Niedersach se n: 5. 
SchrOder, Va cha: 32. 
Schulz, Almcntafe l: G I. 
Spiegler, Pllppenspi ele : 76. 
Stengel, Hesse ns Hech t : 4. 
Stolberg, Leic/t enpredigten : 51. 
Stoll, v. S<Lvigl1,Y: 107. 
Tenner, UJashtitten: 70. 
Theele, Fuld,ter Geistesleben: 2. 
Thon e, Stammballm: 62. 
Trieschmann, Berndshausen: 2l. 
Vereinigllng, familiengeschichtliche, 

Mitteilllngen: 48. 

• 

Vierteljl1hrsschrift fiir Wappenknnde: 
37. 

Vii mar, Hersfelder Gymnasium: 88. 
VoLkc, Reserve-JiigcrbataiHon Nr.ll. 

94. 
Vonderau. Bronzen: 13 . 

• 

WaIter, Hutten: 65. 
Wemer, E cke: D. 
Wemer, Humoresken: 73 . 
Zaunert, Sag en: 10. 
Zentralstelle fiir Familiengeschichte , 

Mitteilungen: 42. 
Zentralstelle fiir Familiengeschichte, 

Flugschriften: '13. 
Zentralstelle fur niedersachsische 

Familiengeschichte, Zeitschrift: 46. 
. Zimmermann, Heimatkunde: 3. 
ZiiJch, Familiennachrichten: 63 . 

• 
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