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Biicher- und Zeitschriften-Umschau. 
Zus<tmmengestellt van HibJiotheksrat Dr. Israel in Cassel. 

v 0 r b e mer k II n g. Durch die DfLlckJegung einer groBercn 
wisscDschaftlichen Arbeit andcrweitig stark beansprucht, war jeh nicht 
in del' Lage, die Literatuf zur hessischen Geschichtc und Landeskunde 
allS den Jahren 1!)24 und J925 Hickenlos zu verzcichneu. Es soll dies 
im nilchsten Jahrgange nnchgeholt werden: insbesondere ware noch 
eine gro/3ere Anzahl von Aufs1ltzen aus Heimatblattern aufzufUhren, 
die diesmal nul' mit ihrcm '1.'ite l, teilweise ancll gar nicht genallnt 
worden sind. Indem ieh dies JIlt entschuldigen bitte, mochte ieh ZU~ 
gleich mcinen lIen"en Mitarbeitern verbindlichsten Dank fUr ihre :Miihe
waltung aussprechen. VOIl donen insbesondere Herr Staatsarchivrat 
Dr. l\netsch den Abschnitt A X fast restios, Hen Zolldirektor i. H. 
WOriJlger die Abteilung 13 zum groBten 'reil Uhernommen haben. 

Israel. 

A. Besprechungen und Nachweise. 
1. Bltcherkunde, Archive, Bibliotheken. 

1. r~ehIlHtnll, pr auI]: Fuldller Studien. l\fit 1 Doppe1tafel. (Sitzungs
iJerichte der Bayerischen Akademie del' Wissenschaften, Philos.
philol. und historische J(lasse, Jahrgang tn25. Abhandlung 3.) 
}.Iiinchen 1920. 8 o. 53 S. 

Schon lange hat Lehmann. Professor fUr miltellateinische PhiIo
logie an der Uniyersitiit ,\Hinchen und SchUler von Ludwig Trallbe, 
si ch mit den Handschriften des Klosters Fulda. beschtl.ftigt. das ja 
im Zeitalter del' Karolingcl' zu den bedelltendsten Bildungsanstalten 
in dcren groBem Reiche zll.hltc. Aber so bekannt die Fuldaer Kloster
schu1e auch ist, bis jetzt hat noch niemand ihrc Bedeutllng nach 
diesel' Hinsicht eingchcnder behundelt. Lehmallll hat sich an diose 
Aufgabe gewagt und gibt uns in seinen "Fuldaer Studien" eine Yvr
arheit zu einem groBeren Buehe. Er hatte dns Gluck, in einer Hand~ 
schrift der Baseler Universitiltsbibliothek einen um die Wende des 

.8. Jahrhunderts niedergesehl'iebenen Kutulog del' Klosterbibliothek zu 
cntdecken, dessen Entzifferung. trotzdem er durch Abkratzen gctilgt 
war, dennoch gelungen ist. Aus dem D. Jahrhundert stammt ein wei
teres Katalogbrnchstiick in der 1andesbibliothek ZlI Futua. Elldlich be
sitzen wir noch in del' Nationalbibliothek zu Paris cine ,tuS dem 17. Jahr
hundert stammendc Abschrift eines alteren Fuldaer Bibliothekskat<t
logos, die etwa 800 \Verl,e Iheologischen Inlmltcs auHlihrt. Leidor 
sillu die Fulduer IIunuseilriften seit del' Reformation durch gewaltsame 
Eingl'ift'e arg verstreut worden. GroBere Reste sind auGer in Fuldtt 
seIiJst in Basel und in der Lundesbibliothek zu I\ussel el'huJten ge
blieben, Jeicht zu erkennen an den Titelzetteln llllU Signaturen. Aueh 
in \volfcnbiittel ist cinstiger Fuldaischer Besitz nachzuweisen. Die 
Untersuchung uer ~ilterell Fuld~.er Handschl'iftell fiihrt Lehmunn Zll 
bemerkenswerten Beitrligen zur L'berlicfcrnng wichtigster zeitgenossi· 
seher Quellenwerke, wie der Fuldaer und Korveyer Annulen nnd del' 
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Fuldacr Ostc rtafcln. Seine Ergebnisse sind fill' den Historiker wie fill' 
den PaIUograllhon von lLu!3erordentlicher Heclcutung, und die Geschichlc 
del' Geisteswissenschaftcn in Deutschland wird uus solchcll Unto/'
suchungcn ganz crhcLlich bereichert und verticiL wordeu. - Diese 
ku rze Anzcigc kann natiirlichcrweise den r nhalt deI lchrreichen S(jhri f~ 
Lehmanns nul' ebcll andeuten. Aber sic wird in Fachkrcisen vie! 
Aufmcrksamkeit erregen, und wir sehen mit gra!3ter Spullllung den 
wciteren Forschungen des verdienten Gelehrten liber dieses Gcbiet 
clltgcgen. 

2. Zimm ermann, Ernst J.: Die Hanauer lIebrll.ischcll Drucke. (8. A. 
,:tUS r lIanauisches J Lagazin", Beilage zum ), Han. Anzciger"', Jg. 3, 
Ne. 7, r. Juni 1924.) 

Berichtet Uber die in IIanau im 17. und 18. Jahrhundert nach
weisbaren hebrll.ischen Druckereien und verzcichnet die aus ihncn 
hcrvorgegangcnen hebr~iischen Drucke. 

l I. Landes- und Heimatkunde, Siedlungen. 

3. Uel\itz, A[lbert]: Heimatkundliches aus Hessen-~assau. (Anhang 
Zll "Delltsches Erbe. Lesebnch fUr hahere Knabenanst<l1tcn. l\ lit 
Heimatanhiingen HiI' alle Landschaften. lferausgegehen von Dr. ra.ui 
Gerke, De. Artlwr Laudien und Dr. Rudolf Toblcr.") Bielefeld und 
Leipzig. \'erlag von Velhagen und Klasing. 1D26. Erster Teil Hir 
Sexta. 8°. 23 S. Zweiter 'feil fUr Quinta. 8°. 24 S. 

Die beiden Hefte sind vorziiglich gceignet, in den jugendlichen 
Schiilern der Sextlt und Quinta die Liebe zur Jicimat, ihrer Geschichte 
nnd ihrcr Eigcnart zu wccken. Die einzelnen Stiicke, die Aufnahme 
gcfunden haben, sind nach rnhalt und Umfang sehr gut ausgewtihlt. 
Nicht unerwiihnt mage blciben, daB von den aufgenommenen G4 
Stiicken dem lnhalte nitCh 45 auf Kurhessen, 11; am .:-.iassau, 2 auf 
Fr ankfurt a. M. unci 1 auf Waldeck entfnllen. 

Kassel. A. WQ1·inger. 
4. 6 ehlsdorf, Herbert, Landschaft und Besiedeluog im Ringgaugebict. 

Eine siedlungsgeographischc Untersuchung mit 5 Karten, 13 Skizzen 
im Text und 36 Abbildungcn, meist Aufnahmen des Verfasscrs. Johs. 
J3rau n \'erlag, Eschwege. 182ft 8°. 154- S. 

In seiner, zu den landeskllndlichell Arbeiten des Geographischen 
Seminars der UniversitiU Gattingen geh6rigen Abhandlung beabsich· 
tigt der Verfasser, unter Zugrundelegung del' geographischen und 
topographischen Ol'tsJage und unter Berlicksichtigllog del' Wechsel
wirkung von Ol'tlichkeit und rnenschlicher Tiitigkeit die Verhiiltnisse 
zu erartern, die zur Anlage del' einzelnen Ortschaften des von ihm 
bearbeiteten Gebietes, des Hinggans, gerade an def Stclie ihres 
jctzigcn Bestehens gehihrt haben. Wenn da.bei freilich, wie del' Ver
lasscr zllgibt, die Anschauungen del' Grilnder del' Orte, ihr K6nncn 
und ihrc La.uDeD mangels jeder Unterlage dafOr nicht in Betracht 
gezogen wcrden k6nnen, so wird doch in drn meisten Fiil!cn des 
sich dem heutigen Heschauer bietende HiM von Ort und Gegend \)ci 
eingehender Erforschung jedcr einze lnen Ansiedll1ng und liebevollcr 
Vertiefung in die Einzelheiten des Platzes zu del' fraglichen Eriirte
rllng geniigen, besondcrs wenn, \Vie im vorliegcnden FalIe, die Be
schriinkung del' Arbeit <mf eill verhiiltnismR6ig kleilles Gebiet eine 
ausfUhrlichc und indi\'iduelle Behandtl1ng del' eiuzeJnen Ortschaften 
moglich macht. Del' \'erfasser hat bei seinen Folgerungen die UI-
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spriingliche Beschaffcnheit der Landschaft, ihre im Laufc del' Zeit 
cingetretenen YcrUndenmgen, die politischcn Yerhiiltnisse und den 
dlldurch gebotenen Gang del' Besiedelung und schliefllich die hcutige 
Lage und Beschaffenheit del' Orie und den Lauf del' das GcLiet he~ 
rlihrenden und durchschneidenden StraBen eingchend berUcksichtigt 
unci ist so zu einem durchaus befriedigenden Ergebllis gekommcn. 
Die beigegehenen zahlreichen Ansichten del' OrtschRften erleichtern 
das YersUindnis del' textlichen AusfUhrungen. Der riihrige Ycrleger 
hat rUr eine gutc Ausstattung Sorge getragen. 

Kassel. A. Woringcr. 

Ill. Volkskunde. 

6. Freytag, Gustav: BiJder nu::; del' Deutschen Vergangcnheit. Bd. 1-5. 
(llsg. v. G. A. E. Eognng. Mit Einfiihrungen und Anmerkungen von 
Geol'g v. Below und Erich Brandonburg.) Leipzig: List. (lfJ23- 24.) 
S '. 75 M. 

Obet' den Inhalt von Freytags "Bildorn aus del' Deutschen Yer
gangenheit~ etwas an dieser Stelle zu sagen, diirfte sich wohl el'
iibrigen. Uingst ist diese so lebendig geschriebene, leicht und ge
nuf5reich zu lesende und do ch streng wissenschaftliche Kulturge
schichte des deutschen Volkes zum unverLierbaren geistigen Eigentmn 
del' geschichtlich interessiertenKl'eise unseres Vaterlandes geworden 
und hatihren ehrenvollen Plalz ·behauptet, wenn auch seitErscheinen 
der ersten Scliilderungen in den "Grenzhoten" mehr als 70 Jahre 
vcrflosscn sind. Wenu sich jetzt zwei IVleistcr ilues Faches wie 
v. Below und Brandenburg del' Jankenswel'ten Aufgabe unterzogen 
hauen, an del' von Bogang uesol'gten llnd von J,ist in Leipzig ver
Jegton neuen Ausgabe dicscs Werkes mitzllarbeiten und os durch 
Beifiigung von Amnerkungen auf don gegenwUrtigen Stand del' For
schung zu bringen, so ist das del' beste Beweis fUr die WertschUtzung, 
dcren si ch Freytags klassisches Buch auch heute no eh bei den 
Fachgelehrten el'freut. J<'reilich spezifisch IIcssisches wird man in 
Jem Werke nicht sehr viel finden, denn Freytag schrieb fUr das 
ganze deutsche Yolk, nicht Llo/3 fill' einzelne, bevorzllgte Landes~ 
teile. Wenn ieh Illich trotzdem entschlosscn habe, auf diese Neu
Ilusga.be in einer Zeitschrift fur hessische Geschichte hinzuweisen, 
so ist das geschehell, um unseren Lesem ein kultur-historisches 
Werk warm zu empfehlen, das ihre Beriicksichtigung ganz besonders 
verdient. Und zwar deswegen , weil del' Ausga.be ein erHi.uterndes 
Bildmaterial beigegeben ist, wie man es in solcher Yollstilndigkeit 
wohl nicht wieder finden wird. An zweitauscnd schwarze und far
bige Bilder und Beilagen , Faksimiledrucke und -handschriften dicnen 
zur Veranschaulichung des Textes. Zeitgenossische DarsteUungen 
allS dem hiiuslichen wie aus dem 6ffentlichell J~eben unserer Alt
vorderen geben dem Leser eine plastische \'orstellung, wie sich das 
Leben inl Laufc von zwci Jahrtausenden unserer Gesehichte abge
spiclt hat. ~lag cs sich lJtIl Truchten odeI' Iliiuseruauten, um I\rieg
Whrung odeI' Ackerbau. um das Lehen am Fi.irstenhofe oder in del' 
Arbcitsstiittc des friedlichcn lIand ... verkers , um das Gerichtswesen 
oder um Kirche und Kloster, Ulll Gastmiihler od er Arzt- und Bade
sluben, LUll innere oder iiul3cre Politik, kurz 1II11 jede crdenkliche 
Betiitigung des Menschen bUlldcln, aUes ist mit Bildern del' Zeit be
legt. DaB bei del' iibcrreichen Fiille des fUr die Abbildungen IlSW. 
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Zl1 Gcbote stehcndcn .Materials nicht vorzngswcisc aus hessischen 
qucllcn geschupft wcrclcn konnte, vcrsteht sich von sclbst. Uanz 
vergcssen sind sic nicht; jeh denke nur an die schijnc Ilcproduklioll 
des Hildebrandsliedcs mit Transskription und Ubf'l'sctzung. Abo!" 
allch die nichthcssischcn Qllcllen entnommerLCn Abbilullngen,F'ak· 
similes llSW. eigncn si ch sehr wohl zur Ycrdeutlichung des Lebcns 
in unserer engercl1 Iicimat, denn sie sind ja als 'J'ypen gedacht 
und zu worten. Und <Iaher brdarf die Anzeige g('radc in unSNer 
Zeitschrift kallm !loch der Rechtfcrtigullg. Del' Haunt \'erbietet cs, 
niihcr anf Einzclheitcn einzugchcn. Der Yerlag hat keiue Kostcn 
gescheut, UIll diose .\usgabe der Bilder HUS dN Deutschen rer~ 
gungenhcit wlirdig UlIszLlstattcn, und wenn er cin "IIUlISbuch" schaffen 
wollte, "wie kcin andres Yolk cs besitzt", so ist ihm dies wohl 
restlos gclungen, MUge er all dem buchhiindlC'rischen Erfolg die 
gleichc Freude erlebcn, \Vie sic jcder Iseser ,In dem Besitz des 
Werkes habcn wird. 

6. Hr. Werner : Ails einer vcrgessenen Ecke. Beitrage zur deutschclI 
Volkskunde. ilL l{piIIC: HcssischC' BauC'rll. LungC'nsalza. Hcrmanll 
Bcyer & Sohnc (Bcyer & },lar1Jl). 1!)2G. BO. rill, 23!) R. 

Die boiden erstcn Biindc "Aus ciner vergesscllcu Ecke" licfertf'n 
in ihrcn Erziihlungen ein wahrcs unci getrel1es Bild del' Bewohncr 
dreier Bauerndorfer des hcssischcn Amtes Friedewald. in dcnen der 
Yerfasser eine Hcihe von Jahren hilldnrch als Seclsorger tatig war. 
Mit seinen DarlC'gllngeu schildertc UIlS aber der Yerfnsscr nicht nul' 
die Bauern dieser drci DOrfcr, sondcrn unsere hessischcn Banern 
Uberhaupt und weiter hinalls ganz allgcmein die deutsehen Bauorrl, 
\Voil sich der Volksschlag in den wosentlichstcn Zllgen iibcrall glcich 
bleibt. Die km·zen Erzahlungen llnd Srhildcrurrgell, die dOll In halt 
def beiden ersten BUnde ansrnucholl, sind nicht absichtslos hinge~ 
\Varfen, es liogt ihnen eine bcstimmte Auffassung vom Yalkslcben 
zugrunde, Wcnn schon diose boiden- Biillde hinc hlof3e Unterhal~ 
tungslektiire sind und manchor, del' eine solche in ihnen gesucht 
hat, nicht auf seine Rechllung gekommen ist, so HiBt si ch das von 
dem vorliegcnden dritten Bande nmsomehr sagell, <lis er gewisser
ma[3ell dns Ergebnis aus den heiden frUlIeren Bilnden zieht. ~Iit 
foiner Heobachtungsgabe und in leicht lesbarer Darstellungsweisc 
werden uns die Folgenrngen gebotcn, die sich <lUS den ErzllhlungC'1l 
del' ersten Teilc ergcben uud dIe durch zahlreichc neLle kurze Er~ 
ziihlungen writer belegt werdcn. Den prachtigen HUlllor, del' dem 
\"erfasser eigcll ist, fillden wir :Inch hier wieder. Der neue Band 
ellth~ilt 17 Aufsatze von durchschniUlich 10-20 Seiten, YOU denen 
diejenigen hesonders erwlihnt wOfden mogen, die den RUlnor des 
Yolkes, sein 'l'raumleben, seinen Glauben an geheirnnisyolle Kriirto, 
an My then, l'liirchen und Sagen, die Sittlichkeit des \Tolkes untl 
den christlichen (;Iaubeu des \'olkes behandcln. Zurn Sehlusse giul 
del' \-erfasser eille scharfe Kritik der beiden BUchcr des Professors 
1[, Naumaon "l'rimiti\'c GemeinsehaftsKultur" und .,Grundziigc del' 
deutsclreo \'olkskunde". Werm alle 3 Biincle del' "vergessenen Ecke" 
auch besonders don on van Nutzon sein werdon, die dtuch amtlit.'hc 
oder private 'l'atigkeit mit dom Landvolke in cngcrc HerlihrLlng zu 
kornmen pflegen, so dad do eh unsere gauze engora und weitere Ilci· 
mitt dem \'erfasser, ~Ietfopolitan a. D. Lie, ])1', Boctte, del' dicsmal 
seinen Namen wenigstens unter dern \'orworle nenut und del' jctzt 
als Dozent an der UniversiUit ~larburg wirkt, in hohem Ma6e dank
bar sein. 

Kassel, A. Worillger. 
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7. Yolkslieder aus dem Kinzigtale. Aus dem Volksmunde gesammelt, 
mit den zwei* bezw. dreistimmigen Weisen aufgezeichnet und mit 
erHluternden Anmerkungen hrsg. van Martin Schlire r. 1925. N. G. 
Elwert'schc Verlagsbuchh. lIlarburg. VIII, UG S. M. 2,-. 

Eine rcichhaltige, vieIseitige Sammlung von 10-1 Heimat*, Yater* 
lands-, Liebes-, Jiiger-, SoJdaten- und geistlichen Liedern aus dem 
unteren Talc der Hanauer Kinzig, die urn Langenselbold, Neuen
ha61au und Gondsroth von )iartin Schiifer, dem Verfasser des Geln
hituser Heimatbuches zusammengestellt, in einer gereinigten und der 
nach Ansicht des Hcrausgebers besten Fassung aufgezeichnet, chrooo
logisch datiert und mit den Woisen versehcn wurde. Die Licdcr 
lussen in Rhylmus und Melodic den muntcren uno bewegten Cha
rakter des Yolksgesanges in diesel' Gegend klar erkennen, wenn 
sich manche Stilcke auth an anderen Orten ebenso findcn , ia inso
fern bietet das illl iibrigen zur Wicdcrbclebung seines lnhaltes volks
tumlich gehaltene Biichlcin zugleich wertvolles Vergleichsmaterial , 
das am Schlusse systematisch nnchgcwiescn wird , fUr das ilbrigc 
!lessen: mit Lowalter (fUr Niederhessen) dccken sich gunz oder teil
weise 42, mit Biickel und Schulte (Wr Oberhcsscn) Si und 5 Liedel'. 

Kassel. ~ G. Struck. 

IY. iIlundarten- und Kamenkunde. 

8. Sturmfe ls, Wilhelm: Etymologischcs Le:--.:ikon dcutschcr lUld fremd
HLndischer Ortsnamen. Berlin unci Bonn: Diimmler. 1!)25. Kl. 8°. 
157 S. 5 RM. 

Der Yerfusser hat bcreits Jahrzehnte del' Erforschung und Er. 
kliirung von Ortsnamen il11 wcitesten Sinne gewiclmet. AIs crste 
Frueht seiner flciBigen Arbeit erschicnen 190-2 unci 1910 die Orts
namen Jiessens, ein etymologisehes Worterbuch del' Ods-, Berg- und 
FluBnamen unseres Landes. Aber er hat seine Tutigkeit nieht auf 
Hessen beschrRnkt und wohl auch nicht beschrUnken konnen. Denn 
die Namenforschung bcnotigt nun cinmal cin umfangreiches Ver
gleichsmaterial. Und so hat lIun StnrmfeIg seincn lange gehegtcn 
WUllsch verwirklichen k6nnen und ein etymologisches Lexikon ver
offentlicht, das cinen weit grofieren Bezirk umfaBt. Nicht einm'al 
mit Deutschland hat er sich begnilgt, sondem auch das Ausland in 
den Kreis seiner Betrachtungen einbezogen. Im aligemeinen kann 
man sagen, daB er die Aufgabe mit der anf diesem Gebiete, das 
Icider so oft der Tumllelplatz des blutigsten Dilcttalltentullls ist, 
besolldcrs geilotcncn Yorsicht und Behlltsamkeit ungegriffen und 
golOst hat. So ist ein Bilchlein entstanden, das der Volks- Utili. 

Siedelungskuncie gcwiB munch nntzlichen Djenst erweisen wird uneL 
das wir darum freudig begrUBen. GewiJ3 werden si ch trotz bester 
mcthodischer Schulung hier und cia lrrtiimer herausstellen, die bei 
einem Werke dies er Art nie fohlen werden. Aber das Zeugnis ehr
lichsten Streilens nach richtigen L6s11ngen wird man dem Verfusscr 
trotzdern nicbt versagen, ebenso wenig, daB er cin brauchbares IUlll 
handlichcs Wcrk gesehaffen hilt. l\16gcn dem BLichlcin noch mancho 
weitcre Auflagcn beschieden soin , die vorhlludene Fehler riclitig
stellen und auch eiue stoffliche Vcrmchrung cnthalten k6nnen. Es 
wird dem uncrmtidJichen Forschcrcifer des Verfassers sicher gc* 
lingen, kunftighin no ch weilcrc Namen einleuchtend zu erkHiren. 
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D. 8tllrmfels, Wjlhelm: Die Ortsnamen des Krciscs Biedcnkopr. 
IHissclshcim am Main: Selbstverlag des Yed 192-1. 

Alphubctischcs \"erzeichnis von 115 Ortsll1l1llCn im weitercn 
Sinne - auch FWsse und Bergc sind aufgefUhrt mit kurzcr Er
kliirung fUr Zwecke del' historischen lInd heimatkundlichen Forschullg. 

lIJ. Sturmfels, Wilhelm: Die Flurnamen der Gemarkung Riisselsheim. 
Rtisselsheim: SelLstverlag des '·erfassers. 1925. 8°, 11 S. 

It. [8turmfels, Wilhelm]: Die Ortsnarnen des ehemaligen Kreises 
Y6h1. [1924-.J Yerzeichnis von 24 Ortsnamcn mit ctymologischer 
ErkHirung. 

12. Ueintze·Cuscorhi: Die deutschen Familiennamcn geschichtlich, 
gcographisch, sprachlich. 6., verb. u. verm. Anti" hsg. von Paul 
Cascorbi. Hal1e (Saale): Waisenhaus. 1925. 8 9

. \rIIT, 296 S. 15 RM. 
Dem deutscheu Namenforscher ist Albert Hcintzes Buch seit 

Jahrzehnten vertrant und unentbehrlich geworden. Daher muBte es 
immer wieder nen aufgelegt werden. Es ist ein Zeichen fUr das 
wtlchsende Interesse all der Namenforschuug, daB zwis.cheu del' Yor
letzten und dieser neuen Aufiage nur ein Zeitraum von etwas iiber 
drei Jahren ]iegt. Neben der Bewithrheit des Buches ist dies gewifi 
auch auf die immer weitereKreise umfassendc Beteiligung an der 
Familienforschung zuruckzuHiiI'ren. Die auBere Einteilung des Buches 
ist die alte geblieben: dem alphabetisch angeordneten, etymolo
gischen Stammbuche geht eiue Abhandlung voraus , die zllOachst die 
Namen def wichtigsten Kulturv5lker des Altertums, der Griechen, 
Romer und IsraeJiten, charaktcrisiert, um sorlann die Hedeutung und 
Entstehung der germanischen und dcutshhen Personen- und Fa
miliennamen nach historischen und saehlichen Gesichtspunkten zu 
cntwickeln. Wiihrcnd der erste 'I'eil des Ruches, die Abbandlung, 
nur unbedeutende Anderungen gegcnliber den friihereu Auflagen er
fahren hat, ist dus Xamenbuch von Cascorbi ciuer sehr sorgfiiltigcn 
Durcharbeitung tlnterzogen wo\;.den. Das zeigt si ch einmal in den 
zahlreichen neuen Erklarungen lOll Namen, die die Fortschritte del' 
Wissenschaft nuf diesem Gebiete erforderlich machten, und sodann 
vor allcm in einer ansehnlichen Erweiterung des Stoffes. Man kann 
mit Fug und Rccht van eincr wirklichen Verb esse rung und Yer
mehrung hei dieser neuen Auflage raden. Die Rcichhaltigkeit des 
behandelten l\fateriaJs wird iedcm deutschen Namenforscher zugutc 
kommen, und darum durfte allch in dieser, der hessischcn Geschichte 
und ihren Nebengebieten gewidmeten Zcitschrift im llinweis auf 
dieses Buch nicht fehlen, dem wir zu den alten noch viele nelle 
Freunde wiiuschen. 

v. Wappen-, Siegel- una Mi\nzkunae. 

lB. In den Frankfurter "Thlitteihmgen fUr Miinzsammler" Nr. 14- lG, 
Fehr.- Aprill!l25 (S. l30-13B, 142- 144, 151- 153) ist der Yortrag 
liber "Hessische .Miinzfragen im Mittelalter·· abgedruckt, welchen 
Prof. · If. BlIcl! cllau fiir den 3. Deutschen ~Iiillzforschcrtag in Frank
rurt a. 1\[ (Sept. 1!J24) bestimmt llatte, dort aber wegen Mangel an 
Zeit lun das letzte Drittel vcrkurzen lllufite. Er behandelt darin 
die Mlinzentwickelung im Gebiete des alten lCurhessens, also mit 
EinschluB VOIl Fulda, aber nicht die Wetterau. Eigener Mlinzschlag 
setzt hier im 11. Jahrhwldert ein und bleibt in vielfach wechseln
den Formell und Typcn PfclluigprUgung bis in die Zeit llermanns 
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des Gelchrten. Der gewaltige Zuwachs durch eine Reihe umfang
rcicher und z. gr. Teil hochbedeutsamcr Fundc und ihre wissen
schaftliche Auswertung (vorwiegcnd eben <lurch Bllchenau!) ergeben 
gegeniiber dcm aLten braven Hofimeister ein vollig nenes Bild, im 
ganzen wie im einzelnen. FUr den zweiten Teil, die Geschichte del' 
Groschenmiillze in Hessell VOIl Landgraf Hermann bis auf Wilhelm 11., 
war B. auch in der Lage, wertvolIes archivaliscbes )Jaterial zu be
nutzen, dessen vollsUindige Mitteilung wir woh1 in der heiBersehnten 
ausfiihrlichen Hessischen l\liinzgcschichte des Verfassers erwarten 
dUrfen. Die Darstellung B.s reicht iiber den erstcn hessischen TalcI' 
(150:2) und den ersten hessischen GoldguJden (1506) bis wm An
schluB Hessens an den kurrheinischen oder HadermUnzbund untel' 
del' Regentschaft Hir Philipp: 7. Nov. 1509. 

Ein verdriel3licber Lapsus isL S. 152 passiert, wo del' Schild 
von Ziegenhain und Nidda - iibrigens heraldisch unmoglich - als 
"q uergetei I t si! ber-gol d ,,- (statt schwarz-gold!) angegeben wird. E. 8. 

U. Beschreibung del' l\1Linzen und 1'IIedaillen der ehemaligen Land
grafschaft Hessen-Homburg mit 4 BiJdtafeln yon Josef BranD, Sa. 
aus dem Heft X\,f der .l\litteiJungen d. '·er. f. Geschichte u. Alter
tumskunde Zll Ba.d H om burg v. d. Hohe 1925. J 8 u. 8°. Uber 
dio 1I1i.inzgeschichte der Landgrafschaft Hesson-Homburg jst rasch 
bcrichtet: Landgraf Friedrich 11. (del' ,Prinz VOI1 lIomburg' ) hu.t1692 
cin Zweia]lJussttick pragen ]assen (NI". 2) und aul3erdem cincn Sil\)er
gUJdCll (NI'. 3), van dem aber m. W. nUl" die Neuabschliige hekallnt 
sind, welche Prinz Alexander von Hessen mit den alten Stempeln 
in Frankfurt herstellen lieB: auch das bier abgebildete Exemplar 
ist offensichtIich oin solclH's. Dann setzt die Priigung erst wiedr-f 
1838 ein und hiilt, mit Unterbrechung unter Landgr. Gustav (IB-Hi 
bis 1848) bis JHGH un: Ludwig und l)hilipp Iwhen Gulden llnd lfz 
Guluen, Ferdimllld Vereinstaler ziemlich zahlrcich ausgeben Jassen. 
von Ludwig giht es auch Kleinmiiozen (1, 3, G Kreuzer) v. J. IH10, 
die aber zu don Seltenheiten gehtiren, von Philipp einen I)oppel
gulden 184U. - GroBer ist die Zuhl der Medaillen, und zu ihncn 
hat del' Verf., def auf3er seineI' eigenen S,tmmlung die des Stiidti
schen Museums benutzte, auch die Orden, Amts- und Ehrenabzeichcn 
gefiigt, dazu eiuige Gelegollheitsp~iigungen uis lD15 homb. UntoI' 
NI'. 32 ist auch ein Verzeichllis del' 54 Teilnehmer del' Landgraf
schaft an den Hefreiungskriegen gegeben. So organ~t B. imrnerhill 
in einigen Punkton das Werk van Jioffmoister, das im iibligon seine 
][auptquelle bildet, und das er S. 1 richtiger hutte zitieren sollen. 

E. s. 
15. Die Geschichte des Mainzer .l\1 iinzwesens Jag bisher ganz im 

argon, und besonders nachdem neuerdings fOr Koln und Trier die 
ausgezeichneten Werke von Noss und v. Schrotter ans Licht gc
treten Warell, erschien diesel' Zustand geradezlI besch~imond. Dem 
wird jctzt griindlich a.bgeholfen: gestiitzt auf die Anregungen und die 
tatkraftige Forderullg des in iIliinchen lebenden wohlhabenden .'!Iain
zcrs J. B. Fe]mer (t 30. D. 1922) haben die Loiter der Stadtbiblio
thek schon seit Jahren auch dom Ausbau des jJijnzkabinetts ilue 
Sorgfalt zugcwandt, und seit oiniger Zeit uesitzt dies in dem Ohel'
archival' Dr. Wi I h e I m Die pe II b <t c h einen Loiter, del' seine in 
l\]Unchen bei den hesten Autoritliten gewonnene numismatischc 
Schuhmg schon dul'ch eine vortreffliche Studio iiber "G e I cl w e s e n 
und .Mtinzpragllng in Bingcn" (W24) bewiesen hat. In der 

-
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Festnummer des Mainzer Journals am 11. Juli 1!):J5 lJietct er in hild
lichee Darstellung und sachkundiger ErHluterung "Charakteristische 
J\]iinzen und Medaillen zur Gcschichte der Stadt ]\Tainz", wId vor 
ullem macht er" nos in cinem uusfnhrlichen Allfsatz "D a,g 1\'1 ii II z
kabinett der Stadt ~lainz und seine Gcschichte" (Sa. 
aus del' Festschrift ,,95 Jahre Jfainzer Anzeiger 1850- 1875" am 
27. Juni 1925) mit den Bestlindcn dee Sammlung WHl ihrer hochst 
achtbaren Entwicklung bekannt. Sic umfal3t heute bereits gegen 
4()(x) Mainzer i\liinzen und itledaillen - natlirlich vorzugsweise solche 
des Erzstifts lInd KurfUrstentums. Besonders erfreulich aber ist cs, 
daB neuerdings auch die beiden einzigen hisher auJgctauchten Pril
gungen ans der knrzen BeWtigung tles s tii d t is c hen Miinzrechts 
im Jahre 1421 in den Besitz del' Summlung geJangt sintl: ein Turnos 
und ein Englisch , wie sic ilhnlich um die gleiche Zeit auch Frank
furt gel1ragt hat. Wir mfen dem werdenden .,Corpus nummornm 
i'lloguntinorum " Diepenbachs ein hcrzliches GlOckauf! zu. 

lG. Pro£. Dr. n. Rllche nuu, Der ~'rarbllrger Brakteatenfund (In22). 
~ l it 9 Tafeln [Suo aus ,l1liitter fUr i'llullzfreunde' J!):l4J. Halle <I.. S., 
A. Riechmann <.\: Co. 1024. 25 SS. RO. - Tm .ltmi U)22 ward im 
Keller des Hauses am Markt NI". 12 (Ecke del" NicolaistraBe) zu 
Marburg bei einem Umbau, welchen del' RaiffeisellscllC DarIehns
kassenverein aIs Erwerber des GrundsWcks vornahm, ein GefilB ge
funden , das, dnrch starke Oxydierung ZUlU Kllllllpen geballt, eine 
groBe )lellgc verschiedenartigcr Silbermiinzen, weit ilberwiegend 
Brakteatell cnthielt. Dus Kasselcr Museum iibernahm die vorHlufigc 
Sortierung, wiihrend die wissensehaftliche Bearbeitung ullserem tands
mann Prof. Huehenau in Miinchon iibergeben wurdo, dom besten 
Kelmer nicht nur des althessischen Miinzwesens, sondern zur Zeit 
der mittelalterlichen Numisma.tik in ihrer ganzen Breite. Auf Grllnd 
seiner Bestimrnungen hat danll das Landesmusolllll eine Hauptreihe 
aus dem Fund envorben, eine schone kleiuerc Auswahl die Mar
burger AJtertulllssammlung. 

Del' Marburger SchatzflUld erwcist si ch als einer der wieh
tigsten, die jcmaJs ans Licht gcschafft wurden: er tritt dem unter 
dem tandgrafen Carl gehobencn Frankenberger Fund zur Scitc, 
dessen Bestand bis ca. 1275 reicht, also um 15- 20 Jahre frOlier 
vergraben wurde als der 1I1arburger, den B. auf ca" 1290, vielleicht 
1293 daticren mochte. Insbesondere erfiihrt die hessische Brakteatcn
kunde eine Bereichernng, \Vie sie na.ch den vorallsliegenden Fllnden 
"on Niederkaufllugen, Klcinvllch und Seega besonders erwUnscht 
sein mochtc. Die - indirekte - Datierung wird hier wie bei 
Frankenberg vor allem dmch die Beimischung nichthessischer Gc· 
prage enuoglicht, denn der sehr bunte Bestand umfa13t Miinzen aus 
dOnI weiteu Gcbiet von Flandern und Holland bis Ungarn und 81a
vonien. Den starken Gnmdstock aber, und ZUIll 'reil in schonster 
Erhultung, bilden die oberhessischen Hohlmiinzen ' aus del' Zoit dos 
ersten hcssischen Landgrafen Heinrich I. und seiner Mutter Sophic, 
etwa die Jahre 1:270-1-)90 ulllspannend: landgrilfliche Gepriige vcr
schiedoner ilHinzsHitten; Gemeinschaftsmiinzen von llessen und l\[ainz 
(1263- ca. 12H5), wahrscheinlich allS ""etter; i'l lainzer Stlicke aus 
Amoneburg; Ziegcnha.inor aus verschiedenen moglichen llriigorlon. 
limen schlieBen sich, im einzclnen weniger zahlreich, viele Hers
felder , Wettet"auer, ThOringer, J\leiener, Anhaltiner llSW. in bunter 
Reihe an - im ganzen hat der ebenso kUlldige wie findige Be
arbeiter 26V vcrschiedene GcprUge fesfgesteIlt. llll einzel11en muB 
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naUirlich trotz .dlem Rufgewandten Scharfsinn und muncher glUck
lichen Kombination vielcs ullsicher bleihcn, da cs sich nur in der 
Minderzahl UIll echte "Schrift-Braktcaten" haodclt, uud die isoliertcn 
oder gruppierten Buchstabell gro/3cntei ls der Deutung nach \Vie vor 
widerstreben. Xur verhiiltllismiiBig wcnige SHicke gebeD die Prilge
sWtten durch ihre Aufschrift deutlich an: Biedenkopf, HOlllbcrg (II. 
d. Ohm), 3larburg, Alsfeld - vicle andere werdcn durch Yermutllng 
Buchenaus als wahrscheinlich oder moglich hingcstellt. :8'. S. 

17. Der mit 2U 'l'afeln ausgcstattcte Auktionskatalog der Samm
lUll g F r i e den s b u rg, wohl der grollten Privatsammlung mittclalter
lich er '\liillzen, die je \'ersteigert worden ist (Frankfurt :to l\lain 
durch Adolph E. Calm, 27. ff. Okt. 19:24), ist durch die sorgfiiltige 
Arbeit \'or allem Dr . .J u I. r a h n s (der si ch gcJcgentlich auch auf 
Hat und Auskunft von Prof. Buchenan stiitzen durfte) genHlezu zu 
einem Leitfaden durch das detltsche~hinzwesen des lIlittelalters 
~estall('t, in dem insbesondcrc auch lfe~sell ulld seine Nachbarge
biNC reich IInd mit zuverIassigen AlIskiinften, BeschreibungclI und 
bildlichcn Beigaben vcrtreten sind. Bl'i der Eile, mit del' der [(a
talog herg<'stcllt wcrden muBte, Sillll ein paar typographische \"cr
sehen (besondcrs in den Kolumnenuberschriften) stchen gcblieben. 
Auch ein paar kleinere \"erstoBe in historischen Angaben (so bei 
:2f);)!) iiber Sophia yon Brabant) wird man entschuldigen miissell. 

B. 8. 

VI. AlIgemeine hessische Geschichte. 

18. llistorisches Ortslexikon fill' Kurhessen bearbeitet von Dr. lIein
rich Ueimer, Geh. Archivrat, weil. Dircktor des Staatsarchivs in 
Marburg [\"eroffentlichungen der Historischen Kommission fiirllessen 
und Waldeck Xl\Il\larburg, Elwert, 1!J:26. VIII u. 547 SS. gr. 8°. 
- 00 M., Gzlwd. 3-1 "Jl. - Del' yerdiente Jlerausgeber des lIanauer 
Urkulldenbuchs, langjUhrigcr zweiter Beamter und gegen sein l.ebens
en de Direktor des :\larburger Staatsarchivs, hatte scit langen Jahren 
fUr ein topographischcs Worterbuch auI historischer Grundlage ge
sammelt, zu dem er ungedruckte ArchivaJicn, iD erster Linie natiir
Ji ch die des eigenen Archi\'s, i:l weitem Umfang heranzog. Trolz 
aller Hemmungen, die zuletzt noch der Krieg \'ermebrte, strebte Cl' 

dem AbschluB zu unel schrieb bereits im Xovember HH8 die Ein
leilung. Eben aIs nach Beseitigung neuer Hindernissc der Druck 
bcginnen so lite, llahm ihn - am 1. August 1!):22 der Tod hinweg. 
Die Staatsarchivare Dr. Dersch und Dr. Guthier gIaubten si ch 
bereclitigt, das .l\lanuskript fUr druckfertig anzusehen, und beschriink
ten sich im weselltlichen auf das gewissenhufte LCSCIl def Korrektur. 
Als dann freilich die erste Lieferung herauskam (das Werk ist in 
5 Lieferungen erschicnen, wovon die lehte eiue DoppelliefcfUng 
war), stellte sich alsbald heraus, daB das l\lanuskript vor dCIIl Druckc 
doch Iloch unbcdingt ciner Konlrolle bedurft hUtte, und cs licfen 
\'on verschiedcnell Seitcll wert\'olle Nacttriige ein. unter dcnen die 
von I{cktor .\Ialdfeld in Steinau (fUr den SlideD) und yon Aug. Wo
ringer (fUr den Nordcn) besollders namhaft gemacht werdcn: ,Sic 
sind in einem Nachlrag verwertet worden. 

Unser Ortslexikon nimmt zu dem alten Kurhessen den Kreis 
Biedcllkopf ulld die 1H6U hinzugekommencll Bezirke Gersfeld lInd 
011J. Dagegcll fehlen die damals an Hesscn-Darmstatlt abgetretenen 
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oberhessischen Gehietsteile. Die Liicken welehe am meisten ins 
Augc fallen, und die durch eine \etzte Revision , event. noeh untor 
dem Druck, hiHten bescitigt werden miissen, betreITen den vollsUln
digen AusfaU von Ortschaften und Kleinsicdclullgen, auch industrieJJc 
Anlagen alter und neucr Zcit. So fehlt, UIll cin paar Beispiele zu 
ncnnCll , no ch immer das alte Don Atzelrodo AG. Rotcnburg, die 
Riethmiihle bei Ulfen, die Bachmiihle bei Ennschwcrd, das Forst
hans Bilstein bei Gudensherg, cs fehlen von Hergwerksanlagen (mi£ 
Wohnst1itten ) nicht nUf Ringenkuhl und Stcinberg bei GroBalmerode, 
sondern sogar Schwalbenthal am :JIeiBner: das Fehlen des neuen 
Schlosses Rotenstein (bei Allendorf) ist uutel" diesen Umstiinden 
selbstversWndlich , alJer doeh nicht zu rechtfcrtigen, ebensowenig 
wie <lie Fortlassung des inzwischen eingegangenen, aber in meincr 
.Jugcndzeit noch bewohnten Pochhauscs a. d. Gelster unterhaJb 
'H'undelshausen. Rei Rossbach AG. Witzenhausen wird die ,\Vlistung 
NicdclTossbach erwUhnt, es fehlt aber das 2 Kilometer siidJieh gc
Jegene alte Forsthaus (fl'iiher Oberftirsterei ) Oberrossbach. Da die 
bewohnten Orte nach hcutiger Schreibweise cingereiht sind, 1St man 
iiberrascht, bei Yernawaldshausen (so!) auf Wahlshausen verwiesen 
7.lI werden, und erfiihrt aueh hier nicht, woher del' Zusatz stammt. 
Dus heute noeh bestehende Walhaehsmiihle bei Lichtenau ist llnter 
del' Wiistung Walbach behandelt: das umgekehrte ware richtiger 
gewesen, jedenfalls verdiente das Gut einen bcsondern Artikel. Und 
sehr verdrieJ3jich ist cs, wenn "ThaI" und "Frcudenthal" im AG. 
Witzenhausen als zwei vcrschicdenc Orte behalldelt werden. 

Jeder einzelne Artikel gibt zunachst die iiltern Namensformen 
in verstUndiger Answahl , wobei Zweifel und Fragen natiirlieh un
verrneidbar bleiben: so fehlt bei Helsa ganz die Lautgebung ,Rids' , 
die noch Goethe in seinem Tagebueh von 177l) braucht (1801 sehreibt 
er lIelsa) und deren Alter W.Arnold mit ,Hulse' 14:26 belegt: sie 1St 
wichtig, denn sie erweist den Namen aIs identiseh mit Hiilsa Kr. 
JIomberg und liefert lIOS die EtymoJogie ,Gewasser zwisehen HUJs
striillchen': so hieB hier die Losse. Daon foJgen Angaben ijb.er die 
alten Besitzverhi.iltnisse, die Zugehorigkeit zu weltlicher und kireh
licher Verwaltung, Patronat lInd Patrocinium der Kirchen; die Ein
wohnerzahlen aus 1i1teren Zeugnissen und nach der Volkszll..hlung 
von 1895. Was iell schmerzlich vermisse, sind topogl'aphische An
gaben libel' die Lage des Ortes und liber die GroBe del' Gemarkung: 
dcnn weitere \\,iinsche, wie sie etwa das 1'opographische Wtirter
buch des Gro13herzogtums Baden von Alb. Krieger (2. Aufl. Heidel
berg Hl04 ff.) erfullt, muLl man unterdrlicken in ciuer Zeit, die iiberall 
auf Raumsparung hindriingt; alte Strailennamen, Flurbenennungen, 
wichtige HalldenkmUler und deren historisehe Bezeugung darf man 
hier llieht suehen. 

Dagegen mtichte ieh den Verfasser (und die Herausgeher) aus
drlieklich verteidigen gegen diejenigen, welche in einem solchcn Naeh
schlagewerk auch die Deutung der Ortsnamen ver1angen. Ein Ar
chival' und Historiker kann nicht zugleich Spraehforscher sein, er 
wird sich also Gewiihrsmi.iuuer snchen, und diejenigen ,Fachgelehrten', 
die a.uf diesem Gebiete alles el'kliiren wollen nnd erkliiren zu ki:innen 
~lauben , darf man von vorn herein als Dilettanten bezeichnen; Alb. 
I\rieger kann mit seinen Gewiihrsmannern Buck und Pfaff, die ihm 
die Etymologieen heigesteucrt haben, am wenigsten Staat machen. 
DaW!' liefert nns Reimer in del' mtiglichst vollstandigen Verzeich
flung der altesten Nalllensformen cin wcrtvolles Material, das die 
Namcnforscher noch lange dankbar benutzcn wcrden. 
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Wenn wir die Spars.amkeit beriicksichtigen, zu del' si ch del' Ycr~ 
fasser geniitigt sah, und die unleugbaren uud darum nicht zu ver~ 
schweigenden ,jbngel cntschuldigen, die seinem hinterhtssenen l\1a~ 
lluskriptc anhafteten, werden wir doch das canze wie es ist mit 
lebhaftem Dankc Wr die f1eifiige Sammelarbeit vielor Jahre hin
Ilehmen, und nnser Dank soU auch den Honen golten, die die 
schwierige Korrektuf bewaltigt und damit durchaus den Eindruck ver
stiirkt habcn, daB das \Verk in dem was es bringt, saubcr und zuver
Wssig erscheint. Weitere l'\achtriige an diesel' Stollo zu bioten verwchrt 
der Haum: sie werden sich jodom Spczialforschor von selbst ergehen. 

Gdttingen. Bdwm'd 8chrdde1', 

VII. Vor- und Frithgeschichte. 
llericht folgt im nachsten Jahrgung. 

VIII. Politische Geschichte. - Das Lallc1-
grafenhans. 

In. Sclw.cllten, Dietrich von: In Gottes Namon fahren wir . .. Die 
Pilgerfahrt des Landgrafeo Wilhelm des Alterell yon Hessen jn das 
hciligo Land. (Die Umschrift besorgte OUo Stiickrath.) (Hossen
Nassauischo Biicherei, Heft 7/8.) McIsungen: lleimatschollen-\"crlag,. 
A. Bemecker. 1£)25. 8°. 94 S. 

Dietrich van Schachten geholie zu dem Gefolge Landgraf Wil
helms des Alteren auf dessen bekannter Fahrt nach Palastina. Er 
fiihrte libel' seine Erlconissc van Beginn def H_eise an bis zur RUck
kchr nach Innsbruck Buch: seine Reisccrinnel'Llngen wurden 1880 
VOll R 6 h r i ch t und Me i f3 n e r hcrausgegoben in deren Werk: 
Dcutsche Pilgerreison oach dem nciligen Lande. Diesen Text hat 
nun Stuckrath in modemes Deutsch nmgeschrieben, das auch fUr 
Kinder verstlindlich sein 5011. Aber nicht nur Kinder, sand ern anch 
Erwachsene, die del' deutschen Sprache des ausgehenden ~littelalters 
nicht machtig siud, werden die Umschrift begrtiBen, die ja den 
sachlichell Inhalt von SchachtQl1s Aufzeichnungen unberlihrt HiEt. 
Diese selbst machen einen frischen, llfsprlinglichcn Eindruck und 
gchcn einen guten Einblick in das LebeD fl'Uherer Zeitcn. Sie vor
dienen os also, eillem gr6Beren Leserkreise zuganglich gemacht Zll 

worden, und darum soi das BLichJein, das mit einer Rcihe zeitge
nossischer Kupferstiche ausgestattet ist, alien Geschichtsfreunden 
wal'lll empfohlen. 

20. Klletsch, Carl: Elisabeth Charlotte von der Pfalz und ihro Be
ziellUllgen zu Hessen. Marburg: Elwert 1925. 8°. lHi S. 5 M. 

Ein wertvoller Beitrag zu dem Lcbcnsbilde einer der sympa
thischsten deutschen FiirstenWchter. Jene pfalzer Prinzessin, (Jie 
inmitten des glanzvollell Hofes Ludwigs Xl,". voo Frankreich so be
wllBt ihr Delltschtum sich bcwahrt hat, sie war die Enkelill Land
gmf Wilhelms r. van Hessen und seiner berUhmten Gemahlin Amalie 
Elisabeth. Die Tochter dicses Paares, Charlotte, heiratete den Kur
fiirsten Karl Ludwig von der Pfalz, und diescr Ehe ontsproB W52 
Elisabeth Charlotte, die sp[ltere Gattin (seit 1671) des franzosischen 
Dauphins Hcrzog Philipp von Orleans. \Vie sic Zeit ihres LelJens 
die Beziehungen zu der Familie ihrer Mutter, zu dem hossischcn 
Landgrafenhanse, gepfiegt hat, das bildet den reizvollen Inhalt des 
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trcfflichen Huches. Als Kind von 7 Jllhrcn wcilLe sic lG59 zucrst 
fiir kurze Zeit am Casseler 1Iofl', wo sic in dem sp;itercn Landgrafcn 
Karl einen Gespiclcn rand, dcm sic \'011 da an regstes Interesse bc
wahrt hat und dns sic allch auf seine SDhnc Ubcrtrug. AboI' all ch 
fiil' die Ncbcnlinicn des hcssisthen Fiirstcnha.uses YOIl Hheinfels und 
Philippstal blieb ihrc stiindige 'l'cilnahme wach. wie zahlrciche Bricfc 
bekunden. Es ist gerade Hir lIns I1c~scll besondcrs crfrC'ulich, ails 
Knetsdls frischer, durch zahlrcicbc Bricfzitatc belebter Darstcllung 
ZlI seheu, wie die Gedanken dieser pruchtigcn deutsrhcll Frail si ch 
immcr wieder mit dem Ergchcn, mit dcm Tun und Treibcll ihrcr 
hcssischen \"erwandtcn besch1lftigen, die <lann auch, insbesood('re 
Landgraf Karl , ihrcn Heirngung 1722 lebhaft bedaucrlen. - Del' 
eigcntiiehen Darste\lung HlBt Knetseh <lie quellenmliBige Unt<:r1nge 
folgell, einmnl in Form VOII Anlllerkungen, sodann 41 Bride der 
llerzogin an Glieder des Hallses H~ssen lIn<l an den hessischcn Gc
s<lndten de Martine in Paris, von clenen 17 hier zum erstcn M,de 
gedrnckt werden, wiihrelld ZUlll Schlusse eiue stalllmballlllartige Ol){'r
sicht und eiue Ahnellfafel die \-erwandtschllfts\,prhUltnissc der Lise
lott(' mit den .\ngehorigcn des hessisl'hen LUl1dgrafenhullses ver
deutlichen. DaB dus schon uusgcstattctc Bii('hlein am:h durch trdr
lichen Bildschmuck bcreichcrt ist, sei dcm \'crlage lloch beson(]C'rs 
gcdankt. Kcin Frcund unserer hessischell Heimatsgeschichte winl 
oas Buch unbefricdigt aus del' Hand legen. 

2L Hopf, [Wilhelm]; Das Testament des Landgrafell Wilhelms \' 111. 
von lIessen-Cassel. Auszug eines Yortrages, abgedr. in: Oberhes
sische Zeitung, Jg. 58 (1923) Nr. 297. 

Behandelt im wcscntlichcn die im Sil.lne der Assekurationsakte 
getroffenen Bestimmungen zur Sicherullg des evangelischen Glal1~ 
bens in Hesseu-Cassel. 

22. Wi})I)erJlHIIlIl : Die Wahrhcit Ober das ,.,Biutgeld" der hessischen 
Flirsten. (TiLgliche Rundschau, Jg. lD2G Nr. 70, Unterbaltungsbci
Inge.) 

Widerlegt nCl1crdings die unausrottbaren Schmahungen gegen 
Landgraf Friedrich 11. wegcn des ,.rerkaufs" hessischer Soldaten 
an England tIll amerikanischen Unauhangigkeitskriege. 

23. Losch, Philipp, A us dCIll Leben des Landgrafen Friedrich von 
Hessell auf Rllmpcllheim 17-17-1837. KommissiC'ns-Verlag der 
N. G. Elwert"schen Yerlugsbuchhandlung, Marburg, 19:24-, 47 S. 

Die Studien Hir seine Biographie KurfUrst Wilhclm 1. (Mar
burg, Elwert, W2a: vergl. Zschr. Bel. 54, S. 308 ff.) konnte def lun 
del" hessischen Geschichtc insbcsollderc des 18. und 19. Jahrhun
derts verdicnte Vcrfasser zum groBell Teil auf Quellcn griindcn, 
die andcrell Fors('hern nicilt zugangig sind, wie dio Akten <les 
ehemaligen I<urfUrstl. Geh. Kabinettsarchivs und des LandgrUfl. 
Hess. Staatsarchivs. llier bot sich ihm auch der Bricfwechsel des 
Kurflirsten mit seinclI Briidcrn und der des Landgrafcn Friedrich 
mit seiner Gomahlin. All!' dieses unmittelbare nlulerial gesWtzt, 
schildert Loscll nun UllCh den Lebenslauf des jiingsten Brudel"s 
Wilhclms I., des Landgrafen Friedrich in lebendig-ansprechender 
Form, die uns erstma1ig einen Bijck in das ~chicksaJ dicses hisher 
un heuchteten PrinzCIl tun liil3t. Seill Lcbcnsweg ist derselbe1 den 
so mnuc!JN def jilngeren Prinzen <IUS deutschen [(lcillstaatcn irn 
18 . .Iahrhundert hat gehcn mllssen: die Enge des heimatlichcn 
Staatcs !Jot keine hefricdigcllllc BeUitigllng, und so stcllte auch cr 
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seine Kraft fremden Herrsehem zur \"erHigung und verbrachte die 
besten Jahrc seines Lebens in d1inischem und in holllindischem 
?\liliUirdienst. Ohne tiber her\'orstechende miliUirische Eigenschaftcn 
Zll verfilgen, envies er sich vor all em auch in den franzOsischen 
I{evolntionskriegen als ~lann von unbedingter ZllYcrHissigkeit und 
unantastbarer personlicher Ehrenhaftigkeit. In seinem Privatl cben 
W:lr er ein treu sorgender Gatte una Vater, dem das eigene Fami
licnglilck einen Ausgleich brachte filr die schmerzlichen Erfahrun
gen, die er in spiHeren Jahren in der weiteren Familie machen 
JIlnBte. In seincm l~eben spiegeit sich die allgemeine Geschichte 
seiner Zeit und der besondf'rell Yerhilltnisse des hessisehen Fiirstcn
hauses, und so ist denll anch diese Arbeit Loseh's eine willkol11ll1ene 
Bereicherllng unserer heimatlichen Literatllr, die vom \'erlag bestens 
l!.nsgestattet word en ist. Ein Hcgister und cille genculogische 
Ubersichtstafel erschlieBen das BUchlein unrl seine Ergebnisse fnr 
jede Art der llenntzung. J{op!. 

24. ROIllCis, Kapistran , Prillzessin Anna von Preuf3en, LandgrHfin 
\'on Hcssen, Ihr Weg zlIr katholischcn Kirche. Freiburg i. Br., 
Herder, 1!)25. VIII, 18-1 S. 

Am 12. Juni UH8 verstarb als Hltestcs Glied des Hohenzollern
hauses Landgrll.fin Anna von Hessell, die Witwe des 188-1 verstor
benen Landgrafen Friedrich Wilhelm, eine '!'oehter des I'rinzen 
Karl von Preuf3en, des jOngeren Bruders del' I\Onige Friedrich Wil
helm 1\'. und Wilhellll J. und Groi3tante Kaiser Wilhelms H. Del' 
"erfasser griindet seine Darstellnng vor allem auf "personliche 
EindrUcke bei wiederholten Begcgnungen, llriefe an Freundeskreise 
und miindliche )iitteilungen solcher, die der Yerewigten nalle
stallden": er legt den SehwerpulIkt, wie schon del' Untertitel an
deutet, auf ihrell Weg zur katholischen Kirche, den er mit innerer 
Anteilnahme und liebevollcr WUrdigung vor allem auch der eigellen 
Au6erungen del' Landgriifin zu schildern weif3. Er bietet damit 
ein reizvolles Bild von dem Bekelllltniswechsel, deI's. Zt. so viel 
Aufsehen erregt hat, lningt auch hier lInd da kleine Ziige zur Be· 
urteilung des letzten Kurfnrsten und des hessischen Hofes. Damit 
ist das eigentlieh geschichtliche Interesse an dem Biiehlein er
schopft: als Sehildcrung des Lehens und del' Kampfe einer inner
lieh und iiuf3erlich schwer ringenden Frau wird es scinen \Vert 
beh.l!en. H op/. 

IX. Geschichte einzelner Lanclesteile, Orte 
uncl Kl0ster. 

25. ])orsch, Wilhelm: Oberhessisehe lIeimatgeschichtc. (= Elwerts 
Hcssell-Biichcr, Heihe 3, 11. L) Marburg a. L.: Elwcrt LD:25. BO. 
4 + IRI S. ~)1. 

Del' Yerfasser gibt hiermit vier rortrlige dcm Druck, die er 
wi.ihrelld des 18. J{ursus der wissenschnftlichcn \"orlesungcn f(ir 
Lehrer und Lehrerinnen zn Marbl1rg n. d. L. im Frlihjahr 192:2 ge
haltell hat. Er will cine EinfUhrung in die Ql1ellenkunde zur 
Geschichle des landgraflich, bezw. kurflirstlichell Oberhessen, d. h. 
also der Kreise ~Iarburg, Kirchhain, Frallkenberg und Biedenkopf, 
geben und im Anschlusse damn in ihren Grundzi.igen die Geschichte 
dieser LalHIschaft unter besonderer Beriicksichtigung der Kultur
geschiehte im weitesten SiDne darstellen. - Ausgehend von den 

Zeitschr. Bd. 55. :24 
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Begriffcl1 Hcimatschutz, Heimat- und Denkmalpflege und ihren Zielen 
gibt Dersch in eillem ersten Haupteinschnitt eine Obersicht libel' 
die Bcstilndc des !Ihnburger Staa..ts3l'chivs lmd del' lokalen ~Archi\'e 
jcnes Gebietes und macht uns mit den wichtigstell Erzeugnissen del' 
hcssischen Gcschichtsschreibung yom 15. Jahrhundert bis zur Gegen
wart bekannt. Es folgt sodann in knappster Zusammenfassung ein 
trcffJicher Grundrif3 del' politischen und Territorialgeschichte des 
Oberfiirstcntums. Del' letzte Abschnitt, Kulturgeschichte libel'
schrieben, beaosprucht die lIulfte des gesamtcll 'J'extes des Bueh
Jcius: er ist gegliedert in die flinf Tcile 1) \'erfassungs-, Verwal. 
tungs- und Rechtsgeschichte, 2) Wirtschaftsgeschichte, 3) Ki rchen
gcschichte, 4) Schulgeschichte und 5) Oberhessische Gelehrte und 
Dicnter. 1st schon die }}olitische Geschichte gceignet, dem Fach
Illalln wie dem Laien wertvollste Winkc und Anregungen zu geben, 
so hat del' \"erfasscr vollends mit dem dritten Abschnitt ein kleines 
Meisten\'crk geschaffen, das jedem, del' sich mit hessischer Lokal
geschichte befaBt, zum eingehendsten Studium cmpfohlen sei. :Mit 
sicherem 1'akt hat Dersch cs verstanden, Oberall das Wesentliche 
hcrvorzuhcben, es in den Rahmen del' groBercn Zusammenhiinge 
hinoinzusteJ1on und, ohne seine Darstcllung mit Einzelheiten zu be
schweren, doch alles zu sagen, was gesagt werdell mufHe. nas 
sorgfiiltigc Namen- und Sachregister am Schlnsse des Bilchleins ist 
so recht geeignet, eine YorstcUung von dem rcichen Inhalt zu geben, 
del' Jlier nul' eben angcdeutet werden konnte. Mun merkt auf jedcr 
Seite, daB hier ein Mann das Wort genom men hat, del' <LUS einem 
reichen Schatze gediegener Kenntnissc schopft und seinen Stoff 
I'estlos beherrscht. WeDn man etwas an dem"pr~ichtigcn Werke aus
setzen will, so ist cs das einc, daB del' \'erfassel' sich auf ein so 
kJeines GeLict beschl'iinkt hat, und es wilre schl' zu begrill3en, wcnn 
er si ch entschlieBen konnte, in ahnlicher Weise auch and ere Gebicte 
unseres hessischen Heimatlandes zu bearbeiten. Aber auch so habcn 
wir aUe Ursache, ihm fUr seine Gabe UDseren aufrichtigsten Dank 
auszusprechen. 

2(). ])eutsche Jleimnt. Meiu lIinterl:Ulll. Die Beal'beitung und 
Herausgabe del' mit lIilfe del' Lehrerschaft des Kreises Biedenkopf 
gesammeltell Beitriige bcsorgte G. Z i t z er, Battenberg, unter Mit
wirkung von Karl E ck h a l'd t, Biedenkopf, und Adolf J\f e n g e s, 
Wu[lau. Die Bilder zeichnete Karl L en z, Erdhausen. Frankfurt a. NI.: 
~[oritz Diesterweg. UJ25. 8°. 149 S. Gcheftet 3 lrM. 

Das mit Bildern, einer Mundartenkarte und Notensiitzen von 
\' olksliedern sehr hiibsch ausgestattete BUchlein ist eincl-leimat
kunde des Kreises Biedenkopf, in del' Juog und Alt Frcude und 
Belebrung findcn konnen. Nuch einel' Wuoderung durch den Kreis, 
"das Hinterland", wel'den wir in einzelnen Aufsiitzen mit del' Geschichte 
des Gebietes bekannt gemacht. Es folgen dann eine groBcre Reihe 
im Volke lebender :rtml'chen und Schwiinke und endlich eine AllztLhl 
van lleitriigen zur \·olkskullde, Sitten und Gebrii.uche, Hausinschriften 
und SprOche, in denen si ch del' schlichte, fl'omme Si on der Bevol. 
[wrung offenbart, Kinderreime und Yolkslieder. FOr die fleiBige 
Sammlung gebohrt del' Lehrerschaft des Kreises BiedenkopJ und den 
Herausgebel'1l des Buches unser Dank. Moge es seinen Zweck, die 
Ileimatliebe zu erwecken und stitrken, erfiillen und viele Freunde flndcn! 

27. Uer sch, Wilhelm: Zur Entstehungsgeschichte dcr Henncbcrgischen 
Chronik des Cyriaclls Spangenberg. (Zeitsch rift des \'creins rUr 
'j'[liiringische Geschichte, Bd. 33, S. 194- 205. Jena ID24. 
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An der fUr di.e Gesehichte Schmalkaldens wichtigen Chronik 
hat ~pangcnberg m.lt gr6!3eron Unteru~'eehung?n jahrzehntelang gc
arbeltet. Dersth glbt wertvolles Matenal zu cm em kritischcn Urteil 
Uber den Wert der Chronik. 

28. ~[al dfoldt, n,; Dr. Sehrader und die KinzigsUidte. (Hanallisches 
Magazin, Jg. 4 (1925) Xr. 1-3.) 

llringt cingehende Berichtigungen zu del' Frankfurter Disserbltion 
von Erich Schradcr "Die Stll.dte Hessens", in Bezug auf li.anan, 
GeJnhausen, WHchtersbach, SaltnUnster, Soden, Steinau, SchlUchtern 
und Orb. 

:2D. Kli bullSky, Erich; Die topographische Entwicklnng del' klir
mainzischen }\mter in Hessen. (= Marburger Studien zur ii.ltel'en 
deutscben Geschichte. Hsg. von E. Stengcl. Reihe 1, lIeft L) 
Marburg: Elwert 1925. 8 '. ·15 + 99 S. 4 M. 

Die Arbcit Klibanskys criHfnet in glUcklichster Weisc cine in 
Aussicht gcnommene Reihe von Vorarbeiten zu dem von Stengel illl 
Auftrage der Ilistorischen Komlllission fUr Hessen und Wnldeck 
vorbereitcten geschichtlichen Atlas von Hessen. Der Verfasser gcht 
zunachst auf die ~i1terc hessische Kartographie im allgellleinen llnd 
allf die der mainzischen Amter im besonderen ein. Zu seinen Aus
filhrnngen sei bemerkt, daB sich der von ihm illl Marburger Staats
archiv und in del' Rasseler Landesbibliothek vergeblich gcsuchte 
treffliche Atlas des Artillcrie-OLersten Schleenstein aus den Jahren 
1704-1708 lllittlerweiJe in del' Preu!3ischen Staatsbibliothek zu 
Berlin gefunden hat. Sod ann bespricht Klibansky kurz, welche 
Schliisse sich aus aIten Grenzbeschreibungen, -vertri.igen und -streitig
keiten, a.us Flurbezcichnullgcll, Ortsnamen und sonstigen historischen 
Uberlieferungcn, Einkilnfteverzeichnissell usw. auf die topographische 
Entwickelung der einzelncn Amter ziehen lassen. Nach einer kuappen 
Dbersicht ilber die mainzische Territorialpolitik in Hessen, die be
ka,nntiich zeitweise ihrem Ziel, das ganze l~and mehr oder weniger 
in Abhangigkcit von dem Erzstift zu bringcn und ein von l\lainz 
bis Zllm Eichsfeld reichendes, zusalllmenhiingendes geistliches 'ferri
toriulll zn schaffen, bedrohlich nahe gekomrnen war, berichtet er 
Ober die Entwicklung der schlieBlich aJlein llbrig gebliebenell 
mainzischen Amter Amaneburg, Neustadt, Fritzlar nnd Naumburg 
im einzelnen. Dabai untersucht er jedesmal zunachst die einzelnen 
Bestandteilc, aus denen sich jedes diE-sel' Amter zusalllmengesetzt 
hat, um schlieBlich seine endgUltige Gestalt und deren Veriilldcrungcn 
bis zum Aufgeheu in den hessischen Kurstaat durch den Reichs
deputationshauptschluB von 1803 festzustellen. Del' Arbeit sind 
5 Karten des mainzer Kartographen Nikolaus Person aus dem .Jahre 
1G90 beigegeben, del' seinerseits in seinem Atlas des Erzstiftes l\Iainz 
einfach die von dem Geometer Johann Peter GeBner 1670-71 her
gesteUten J(;:Lrten del' vier Amter und des zu Neustadt geschlagenen 
Gerichtes Katzcnberg in halber GraCe kopierte, sowie eine allf 
Grund del' von Eisentraut herausgegcbcnen historisch·statistischen 
Grundkarten von lIessell bearbeitete Karte der cl Amter, die sehr 
iibersicht1ich darlegt, welches Gebiet 1tIainz behauptet, welches cs 
verloren hat und weIche Landesteile zwischen Mainz und Hessen 
utllstritten waren. Ein Anhang erhiutert zuniichst diese Karten, 
bringt sodann statistische Nachrichtell liber die Zahl der Ifansstellen 
in den cinzelnen Amtern nm 1580, 1630 llud 1785, und gibt schlie!3-
]jell ein Yerzeichnis del' WUstuugen in den Amtern mit den erforder
l ichen Nachweiscn liber deren Fundort, Lage, Zugebarigkeit und 
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Eingehen. SchlioBlich fUhren uns 26 Beilugen die wichtigsten Dokll
mentc zu den Allsflihrungen des \rerfassers ganz oder teilwcise in 
wortgetreuem Abdruck vor. lm \'crgleich zu dom Wertc dioser 
Beilugen bedcutet cs nUl" cincn kleincn SchonhcitsfehJcr, weun bei 
dCIll Abdruck von cinigcn. SWcken ailS dcm 1U. und 17. Jahrhnndcrt 
die in jencr Zeit iiblichcll i<onsonantenhiluiungcn im Widersprurhc 
zu den hente meist bcobachteten Editionsgrundsntzcn nicht vercin
facht worden sind. Obcr die von ihm UCllutztc Litcratur unci das 
IIllgedrucktc Quellenmatcrial gibt Klibansky auf Scitc XIII ff. Hcchen
schaft. - 1m ganzen stehe ieh nicht an, die Arbeit des Yerfassers 
<lIs ein Musterbeispiel dafUr anzufUhren, wie solche historisch
topograpbische Untersuchungen anzufasscn sind. Durch besonnene 
und sorgnntigste VerwcLtung alies ihm crrcichbarcn Quelienmateriais 
ist cs Klibansky gelungell, unsere Kcnntnissc wesentlich zu pr
weitern, wofiir wir ihm lebhaften Dank zol1en. Hoffcntlich nnden 
.. ,ndcre Teile des hessischen Kurstaates cine ebenso vorz"iigliche 
Bcarbcitllog. 

:10. Harhna nn, Guido: Aus dem Spessart. Kultur- und JTeillwl-
bilder. Mit 54 AlIfnahmcn des Yerfassers. 4. bccleutend erweiterie 
Aufl. Frankfurt ;l,. 1\1.: Englert u. Schlosser. lH24. So. lB4 S. 
2,50 (gebd. 3, -) R~I. 

1\ lan konnte vicl1eicht zweifcln. ob das obigc Bilchlein in diesel' 
Zeitschrift unzllzeigen sei. Del' zentralc Spessart, um den cs sic!! 
in der Hauptsache drcht, mit den Orten Hafenlohr, Hessentul, Alcs
pelbrunn usw., kurz, das Gebiet zwischen WUrzburg uncI Aschaffcn
bu rg, ist niemals hessisch gewesen. Aber da seine nordlichen Ans
liiufer in den heuligen Kreis Gelnhausen hincinreichen, ist ein 
'lI inweis aui das Buch , das mit warmcm Jlerzen geschriehen ist, 
cloch gerechtfertigt. ]m Stile von Theodor Fontanes Wandenlllgen 
durch die Mark Brandcnburg und Schmidts Knrsiichsischcn Streif
ziigen filhrt uns Hartmaun dluch den Spcchtswald, iiberall 11isto
rische Statten erwUhnend und an geschichtlichc Ereignisse an
kniipfend, die wegen der unmittelbarcn Nachbarschaft a.uch flir dic 
hessische Geschichte nicht ohue Interesse sincl. Und die schunen 
i.lnschaulichen Schilderungen des Volkslebens im Spessart, dei" 
Tmchten, der Sagen und Volkslicder, del' Bauwcise und der dort 
t1Llsgeiibten Handwerkc, iter ~·IIIJldi.lrt, sie zcugcn von liebcvollstcm 
Studium und eingehemlster Kenntnis dieses licrnigen .l\1cllschcn
schlages ,'om Stamme der Franken, dem ja auch wir Hesscll an
gehoren. Und gerade weil dieses siidliche Grenzgebiet in del' 
hessischen Gescbichtsforschung und \'olkskunde im allgemeinen 
etwas stiefmiitterlich behandelt wird , erscheint cs geboten, auf die 

·Schrift lIartmanns an dieser SteJIe hinzuweiscll, die man mit Ge
lluB unll reicher Belehrung lesen wird und Hir die wir dem Yer
fasser llankbar sind. Ocr reichhaltige Bildschmuck, mit groBcr 
Sorgfalt zusammengetragen, tut ein Obriges, lIns mit Land uuLl 
Lenten bckannt zu machen und sic uus uiilter zu bringen, und mall 
miichte nul' wiinschcn, daB auch andere Gcbiete IInserer engercll 
Heimat eine iihnliche, im besten Sinne des Wortes volksWmliche 
und dabei wissenschaftlich wohl begriindete Darstcllung erfahren 
mochten. 

fJt. Das Werratal von Eisenach bis MLinden. Ein Hessen-lIcimtlt
buch mit '27 Kupferticfdrncken ouch Aufnuhmcn lUld mit Text von 
I'aul Wo 1 If. Hsg. mit Empfehluug del' Hallptleitullg des Wcrra.
talycrcins. Kassel: lfcsselllund.\"erlag [H):25l 8°. 
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Ein wirkliehcs IIcimatbueh, das die Empfl:'hlung des WNratal
"creins wohl venJirut. Eine st:lttliche Heihe vielfarh anch histo
risch denkwurdiger SUHten des lIessenlandes zieht an uuserelll 
,\uge vorllbcr, der lIeldrastein, Wanfried, Eschwrge, Alhungcll mit 
dcm Piirstenstcin, Kleill-\"ach, .JcstHdt, Soodcn nud .\lIellllorf, die 
beidcn Burgen Ludwigstein und lIanstein, cndlich \\,itzenhausell . 
. \uch der .\nfang und SchluB dieser Werratalfahrt, Creuzburg und 
Treffurt lIlit dem Xonnannstcin cinerseits, ,\lUnden andererseits, 
haben mannigfache Beziehungen 7.ur hessisdlcn Gesthiehte, wenn 
sic auch delll Kurfilrstentlllll nitht angehort haben. Die Ansichten 
sind mit feinem Uesdllllack ausgewiihlt, unci der Text hat die AlIf
gabe, die mannigfachC'1l Schiinheiten des hessischen \\'erratales zu 
unterstreichen , gHicklich geWs!. 

U2. Hreher, Ferdinand: Ff3nkrei('hs ,.Gottesstrriter" in der Wetlcrau. 
Bi lder allS der Zeit "on 1635- 17n7. S. A. 

Behandelt das Hallsen der frauzosischen TruppCll im 80jUhrigen 
Kril:'ge , in d(,1l Haubkriegeu LlIdwigs Xl \". , im 7jiihrigen lInd in d{,1l 
Rcvolutionskriegen in einer kllrzen Obersicht. 

33. Bllchenalt. Buchenau. Aus: l~lIldaer Zeitung, Jahrg. In25. 
Xr. 71 uud 7'2. 

Behanclclt die Geschichte des Dorfes Buchcnau im nordlichen 
Teile des Krcises IIUnfeld. 

31. Cm·bach. J~ciG, Albert: Geschichte der Stadt Corbaeh. Hei. 
delberg: Era-reriag, U125. 'I'eil 1: Gesehiehte. Behorden. \'ereinc 
lInd Yerbiinde. 

35. T,lciU l, A[lbert j: Landskncchte "or und in COI·baeh. (Ocr Wal
decker, Jg. I (HI;!!) Nr. 2:25.) 

Uti. Ll cll5j, A[lbert] : Die ~tiftung des Fruchtvorrates zu Corbach im 
Jahre WO!. (Ocr \\';lIdecker, Jg. :l OH:2;)) :\'r. :)1.) rO{'r Frucht· 
"orrat wllr gedacht zur l'ntersUitzung BedUrftiger in Xotfiillen, gc· 
stiftet VOIll Hate del' Stadt lIut{'r Heistcller der Anlla Eriku, 'I'ochtrr 
\\'oll'ads 11. , Abtissin ZlI Gandersheim, '" 1651 zu CorLlUch, t Hill 
in Arol scn.1 

B7. Le18, Albert: Aus den Corbal'ller Statuten (Ocr \Yaldecker, 
Jg. :2 (1H2;) XI'. 78, 110, J:2H, Ill, loH, 171.) [Behandelt und cr-
Uiutcrt die Statuten von \f;&'1. 1 

US. Lei8, Alhert: Corharher j larktprivilcgicn. (Del' Wuldecker, Jg.:2 
(l~r25) :\'r.I83, 20:2, 200.) Gibt die Privilegien aus delll Carbachcr 
Stadtarchiv im Wortlallt mit Erllintcrungen. 

an. L:!.iG, .\Ihert: Die Zunftlade des Banhandwerks. (Dcr Waldecker 
.rg. 2 ( t!125) 2!11 , Jg. a ( t!J2'i) Nr. 51, 6H, !'l.) 

10. J ,ei6, A[lbertl: HichtsWtten unt! Pranger im aHen Corbath. (}'leill 
W.ddeck :\'r. IH. l!I2L) 

11. LeiG, \\bcrt: Corbacher Miihlen in alter Zeit. (Waldccksche • 
Heimat, Jg. a (I!12:) Nr. L) 

1:2. j';/kersltaw,en. SChlll idt , F .. \ .: Gcschithte der Elkershiiuser 
BurgclI. (S. A. aus den "Nassuuischen Annalelt" Bd. W.) Wies
badcn I fJ:2 L 

1:3. Eile. - 1,eiG, A [Ibt'rt] : Die Wiistung Elle und das dan;:lch he
nannte Geschle('ht. (\\'aldecksche lIeimat, Jahrg.:2, 1!~25 , Xr. I .) 
rElic liegt wlist siidwcstiich VOIl C'orbach. Die IIcnen von Elle 
bllihten illl I L Juhrhuudelt.] 

-11. Esc!twege. - };schwege. 1:2 Fellcrzcithllllllg{>1l "Oil Erllsl :;\1 <.'11'. 
)lit Text VOIl Wilh. l' lri ch. E~chwcgc: Johs. Braun. l!J25. 8 u. 
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Der sattsurn bekannte Kiinstler macht uns mit den kunst· 
gcschichtlich wichtigstcn Punkten dee aHen Werrastadt Eschwcgc 
bckannt. Seine trcfflichen Hilder werdcn von ProL U1rich in einem 
cinfi.ihrenden Text crliiutert, in dem auch die wesclltlichsteu, auf 
das einzelne Hild beztiglichen Gcschichtsdatoll crwilhnt sind. Ein 
']Left, das auch auBerhalb Eschwcges Interesse und Frende erweckt. 

45. Ji'mnkju1"t. - Rund 11111 }~r:tnkfnrt. Ein lIeimatbuch mit vielen 
schonen Bildcrn und niitzlichen Planen: den Hewohncrn von Frank
furt am Main und den Nnchbargemeindcn gewidmet. lIrsg. unter 
Mitarbeit Yon Freunden dee Hcimat durch lIeinrich nillgclller, \Vi i. 
helm FrOnCmllTlll, Hudolph 'Velcker. Frankfurt am Main: Englert 
u. Schlosser. 1!124. 4°. 008 S. In Segelleinen gcbd. 10 RM. -
[NebstJ Anlage Zl1 dem Heimatbuchc Rund Ulll Ij'rankfurt: Heillri ch, 
Carl: Wanderungcn mnd Hill Frankfurt. Fnlllkfurt <t. M.: Englert 
u. Schtosser. 19~4. <j 0. 40 S. 

Es ist ein Heimathuch im besten Siune des Wortes, das uus 
die Herausgeber voriegen. FUr 'jeden Gebildeten versWndlich go· 
schriebeu, fuBt es doth allf den Ergebnissen del' strengen Wisson· 
schaft. Eio ganzer Stab von 1IIiL.1.rbeitern ist damn heteiligt, von 
l\liionern, deren Name eineu guten Klang hat und gediegene Arbcit · 
verbUrgt. In miiheloscm Plauderton vermittclt das stattlichc Buch 
cine Ftille gescbichtlich und landeskundlich wichtiger Kenntnisse 
Huer die Umgebung del' ulten Reichsstadt, die si ch heute Zll einer 
solch unsehnlichen Handelsmetropole entwickelt hat. Als erstcs 
lehrt es die Landschaft van Frankfurt und Ulllgeuung kennen, mit 
ihrer Pflanzen· und 'l'icrwclt. Dann folgt cine EinfUhrung in die 
Geschichte dieser LandschaJt, an Umfang fast die HliHte des Buches~ 
einnehmend. Der nachste Abschnitt handelt von dem geistigen 
Leben dieses Gebietes, von der Mum]art, sowie von dem Kirchen· 
und Schulwesen. Weiter erfahren wir von dem Wirtschaftsleben 
sUdlich nnd nordlich des l\'lains. Endlich wird eioe recht wertvolle 
Zusammenstellung del' volksWmlichen Heimatliteratur gegeben, fUr 
deren Auffiihrung das Volkstiimliche maJ3gebeud war, wlihrend die 
streng wisscnschafUichen Werke bewuJ3t ausgeschieden sind. Der 
Anhang ist ein knapp gehalteller Fiihrer flir Wanderungell in der 
Frankfurter Gegend, mit einem Verzeiehnis del' erw~lhntcn Ortc vcr· 
sehcn. - Als Beitl'ag zur hessischen Geschichte ist besonders wich· 
tig del' Teil , der das Han<luer Amt, die vormalige Grafschaft Born
IlCimer Berg behandeIt, von Eduard Pe lis s i e I' und Heinrich Bin
g e III e r hearbeitet, mit den Ortschaften Praunheim, Bockenheim, 
Ginnheim, Eschersheim, Eckenheim, Preungesheim, Berkersheim, 
i\l<1ssenheim, Seck bach, ViI bel , BNgen, Enkheim, Fechenheim, Gro· 
lIau und Bischofsheim. 1736 ficl das Amt Bornhcimer Berg mit der 
Grafschaft Hanau Rn lIesscn·Cassel. Auch der Abschnitt iiber die 
Landwehren, befestigle THrow zum Schutze gegen feindliche An· 
griffe, von Pelissier verfaJ3t, enthaIt manche Notiz, die fUr unse rc 
hessischc Gcschichte von Wert ist. - So bictct dieses Frankfurter 
lI eimatbuch namcntlich in den ebcn hervorgchohenen Teilen, ,-ther 
ilUCIt sonst sehr viel Wisscnswcrtes liber cin Gebiet dCl' Landgrar· 
schart Hessen·Cassel , das im ganzen bisher noch wcnigcr beriick
sichtigt warden ist, unci ist darum auch fUr den hessischen Histo· 
riker van bedeutendem Werte. Xallezu 100 trcffliche Abbilduugell 
aus alter und neuer Zeit dienen dazu, den reichen Inlmlt des Werkes 
zu veranschaulichen und zu belcben. 
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4t-i. };'t··iedbe1"fj. ~ DreiJer, Ferdinand: Fiihrer durch Friedberg i. IL 
in Wort und Hild. Ein Heimatbuch. IIsg. inl Anftrago der Stadt 
durch den Geschichts- uod Altertumsverein. Friedbcrg/Hcssen: 
BindernageJ. 1925. 8°. 148 S. - [Umschlagtitel:] Dreher, Ferdinand: 
Friedberg i. H. in \Yort und Hild. Nebst einem Fiihrer durch das 
Museum. Von Georg lUecher. (Mit 65 Abbildungen.) 

Das Buch des Friedberger Studienrats und Stadtarchivars Dreher 
will mehr sein als cin bloEer Frcmdonfiiluer. Es bczeichnet si ch 
als Reimatbuch, und damit wird schon angcdeutet, daB auch die 
Geschichte Friedbergs zu ihrem Rechte kommen soIL In 20jahriger 
Arbeit hat der Verfasser das Materi,Ll zu seinem "Ftihrer" zusammen
gelragen. Er gibt zun~ichst einen Uberblick tiLer die Geschichte 
der Stadt, an deren Stelle einst ein Romerkastell stand, bis einer 
der heiden groEen Rohenstaufenkaiser Friedrich hier eine Reichs
burg erhaute, in deren Sehutz sich bald infoJge ihrer gunstigen 
Verkchrslage ---.,- sic beherrschte den zwischen 1'aunus und Vogels
b_crg hindnrchfiibrenden Verbindungsweg vom Weser- in das obel"
rhcinische Gcbiet ~ eine bliihende stitdtische Siedelung entwickcltc. 
Freilieh wurde ihr RancIel bald von Frankfurt tiberfliIgelt, freilich 
hatte sie auch unter den Ereignissen des 30j&hrigen, 7 jUhrigen 
Krieges und der hiiufigen Kriege mit Frankreich von Ludwig XIV. 
an bis auf Napoleon 1. schwer zn leiden, freilich verlor sie die 
Reichsunmittelbarkeit: 1802 fiel die Stadt, 1806 die Heiehsburg an 
Hessen-Darmstadt. Jmmer abcr hat sic sieh wieder von dem Un
gemach erholt uod ist bis heute del' wiehtigste Ort def gesegneten 
Wetterau geblieben. - Die foJgenden Abschnitte flihren uns durch 
die Stadt und die ilurg, wobei lIns der Verfasser <LUS dem reichcn 
Schatze seiner Kenntnisso die Geschichte aller historisch ·denk
wtirdigen Stiitten vermitteH. In dcr Altstadt sind namcntlieh die 
Kirche U. 1. Frau, das unterirdische Judenbad , einige Befestigungs
tnrme und eine groBe Zahl von Biirgerhliusern bemerkenswert. -
Ein letzter Abschnitt endlich ist dem aus den Sammlungen des 
Friedberger Geschichts- nnd Altertumsvereins erwachsenen Wotterauer 
Museum gewidmet, das einen reichen Schatz von Altertiimern aHer 
Art von der Steinzeit an bis in die neue Zeit aus der ganzen 
Wetterau in slch birgt. - So enthlilt das Werk von Dreher und 
Blecher und ihren Helfern in del' Tat fast alles, was man von einetll 
Hcimatbuche erwarten kann. Allerdings ist die Verfassungsgeschichte 
der Stadt allzu stiefmiitterlich behandelt, als daB man das Buch 
a.1s eine Gc s chi ch t e Friedhergs bezeiehnen konnte; das solI es 
ja anch nicht sein. Aber wer diose Geschichte einst schreibt, winl 
aus unserem Biiehlein, das so manche Irrttimer beseitigt hat und 
sich aui gedrucktes wie ungedrucktes Material stlitzt, viel Belehrung 
ziehen ktinneu. 

47. F1·itzla1·. - Falckcllheiner, Carl Bernhard Nicolaus: Geschichte 
Fritzlars. Wincordruck nacll del' 1841 bei Th. Fischer (J . .T. Kricgcr
sehe Buchhandlung) K1tssel erschienenon Ansgabe. Eschwege: Johs. 
Braun 1925. 8 o. 16 u. 573 S. 

Zu dem im Juni J 925 fostlich begangenen 1200 jahrigen J nbi
Ilium del' Stadt Fritzlar hat dasjenige Werk seine \\'iedcntuferstehnng 
erlebt, das, obw'ohl vor 83 Jahren erschienen, doch no eh !leuto als 
die grundlegende Geschichte di.cscr Stadt angesehen werden darf. 
VerfaJ3t von dem knrhossischon Archivar Falckcnhoincr und nach 
dessen vorzeitigem Tode von Landau Zll Endo geJiihrt und heraus
gegeben, war das Buch, dus in gleicher W cise die innere und UuBere 



• 

376 A. Bcsprcchungcll und Nachwcisc. 

Gcschichtc def Stadt und ihrer cinzclnen Tcilo, wie die des Stiftes 
St. Petri berlicksichtigt, Ill.ngst vergriffen gewesen. Wenn sich also 
def Hen Verleger entschlossen hat, einen Neudruck des Wcrkes Zll 

Ycranshdten, so ist anzullchmen, daB er dalllit JIltlnchem Frcundc 
l.Ier bcssischcn Geschichtsforschung eillen lange gehegtcn Wnnsch 
erfiillt hat, und man mochtc llOffen, daB del' uuchhandlerische Erfolg 
seincn Erwartungell cntspricht. F'reilich werdcn Einzclheitcn diesel' 
Geschichte Fritzlars sich im Lichte def nClIcren F'orschung etwas 
amlers ausnehmen, als Falckenheiner sic geschen hat. Aber cs ist 
l10ch cin Nachtrag ~u diesem Neudruck geplant, del' das alte Work 
mit den lleuesten Erg.ebnissen del' Geschichtsforschung liberal! in 
Einklang bringell 5011. Auch die Beigabe eines Registers wit re 
sehI' erwilnscht. 

48. - J estiidt, [Wilholm]: Die Geschichte der Sta.dt Fritzlar. rUm. 
schlagt.:] FestschriIt zurn 1200 jahrigen Bestehcn der Stadt Fritzlar 
72-1- 1D2J. Fritzlar: Selbstverlag des .lubililumsa.usschusses. 1924. 
8'. 110 S. 3 M. 

In diesem Buche werden uns die wechselvollcll Schicksale del' 
Stadt und des Stiftcs zu Fritzlar von den ersten AnfUngen bis auf 
die Gegenwart knapp , aber \'ollstandig geschildert. DaB der Yer
fasse" Dechant des Stifts, filr eine soIche Arbeit wie wenige be
rnfen war, kann nicmaudem zweifellwft scin, der VOIl seiner regen 
Anteilnahme an del' lIeueren Forschung Zllr Geschichtc seines Stifts 
und seiner Stadt Kenntnis hat. Und wenn sein Werk - wie es bei 
dessen Charakter als Festschrjft selbstverstiindlich ist - jcdes ge
Ichrtcn Beiwerks enthehrt, so spUrt doch del' ](undigc liberall, duU 
Jcstiidt aus einem reichcn Schatze von Krnntnissen scllopft und 
daB seine Schl'ift, so leicht sie si ch ]iest, doch das Ergebnis ('rn' .. 

stester wissenschafllichel' Forschertiitigkcit ist und uns manchcrlei 
geschichtliche Daten und Zusammenhiinge vcrmit.tclt, die erst er 
selbst aufgedeckt hat. Er hat bescheidnn darauf verzichtet, dus 
besonders zu betonen. Wir aber wol1en lIns frcncn an diesem im 
besten Sinne des \\'ortes populiir-wissenschaftlichen BUchlein, das 
ilberdies mit einer groJ3en Anzahl pr~ichtiger Abbildnngen und Re· 
produktionen ausgestattet ist. - In dem S. SH Zeile 15 von lllltcn 
bcginnenden Satzc ist eine sinllstorcnde .Wortstellullg stehen gc' 
blieben; der Satz so][ natiirlich hciilen: "Nach dem 1'ode Gustav 
Adolfs hattc sich bei NoI'dlingen am 7. September 1634 die Wag
s~hale des Krie~es wieder zuguDsten del" kaiserlich·katholischen 
1ruppen gesenkt"'. 

4V. - Ranch, Christian: FritzIur. Ein knnstgeschichtlicher Fiihrer. 
Marburg: Elwert [ l925}. 8'. 126 S. 4 M. 

Rauchs Fiihrer durch die Stadt Fritzlar ist seit zwei Jahrzehntcn 
jedem ein unentbehrlicher Llnd zuverHissiger I~atgeber gewcscn, der 
diese altehrwiirdige, an bemerkenswcrten KUllstschiltzen so rniche 
Stadt besllchen wolltc. Da Rauch, zur Zeit Professor der Kut1st
gcschichte an dcr Univel'sitat GieBen, gCI"ilLlllle Zeit hindurch an 
del' Inventa.risation der Ban- und I<unstdenkma.ler des Krcises Fritzlar 
hervorragend beteiligt war, so war er jll, uueh der gegebenc I\lann 
fOr die Abfassung cincs solchcn Fiihrers. Jetzt nun, zum 10QOjuh
rigen Jnbililulll dcr Stadt, hat er sein Hnch neu heruusgegcben. 
Die Anlage des Werkes ist die glciche gebliebcn. Abel' es ist er
hcblich erweitert und verLicft worden und hat auBeI'dem cinen rcichQIl 
und trefil.ichen llildschmuck crhalten. der alles Wcselltlichc veran· 
schaulicht und somit l.Iuch demjenigcn cine dcutlichc \'orstellung 
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davon vermittelt, was Fritzlar a1s KUllststadt bedentet, dcm das 
Monumentalwerk del' Bau- und Kunstdenkmaler des l<reises Fritzlar 
zu ullhl.lndlich oder zn kostspielig ist. Dall der Dom, die Stifts
gebilude und das Domllluseum, die Uberaus ve.rdienstvolle Schopfung 
des gegenwartigen langjiihrigen Dechanten Priilat ,Jestlldt, den we
scntlichsten Teil zu dem Buche beisteuerten, ist selbstversUindlich. 
Aber auch die librigen SehenswUrdigkeiten \'on Fritziar sind volJ 
und ganz zu ihrem Hechte gekommen, und Verfasscr wie \'erleger 
konllen unseres Dankes flir diese wertvolle, ihres Gegcnstandes in 
jedcr Weise wiirdige Gabe gewiB scin. 

50. - Florian , L.: Das Zunftwcsen ill Fritzlar im :\Iittelalter. (Fritz
larcr Krcis-Anzeiger, Jahrgang GB (1925) Nr. li6. 

NaG, Karl: Fritzlar. Stadtbild und Stadt- (KasscIer Post, 
geschichte. Sonderbeilage ZIlIl1 

H·r, -: 1200 Jahre Fritzlar. 7. Juni 1925.) 
}~cs t·Zej tung zur 1200-Jahrfeier der Stadt Frit;.:;iar am G., 7. Ilnd 

8. Juni lD25. Bei!age zum "FritzIarer Kreis-Anzeiger". 
51. - F ri tz lnr. 16 Federzcichnungen von Waltcr K r lllllcr. J'lit 

Text von Bmno .Tacob. KasseI , HessenIand-rerlag [UJ25]. 8°. 
Das Biichlein flihrt in l() wohIgelungencn Fcderzeichnungen die 

historisch und kiinstlerisch bemerkcnswcrtesten Stellen Fritzlars im 
Bilde vo!", damnter das ehrwiirdige Rathaus ill dem Zl1stande vor 
der bedauerlichen Verunstaltung des Jahres lS3fl, wo ihm das schone 
Fachwcrk-Obergescho/3 genommen wurde. Del' einfilhrellde Text von 
Bruuo JacoiJ berlihrt in warmherziger Darstcllung die wichtigsten 
Dalen del' Geschichte van Fritzlar. . 

52. i"ii1·stenbcrg. - Loin, A[tbert]: Die Stadt Furstcnberg unter del' 
Herrschaft del' Herren von Yiermilnden. (Waldecksche Heirnat, Jg. 1 
(1!l24) Nr. 5.) 

53. G,·unberg. - Fritz ll errmH ulI , Yerschwundene BiIder und 
GrabmUIer nus del' alten Grlinberger Pfarrkirche. 
GriiniJerg Hi:23. 

Sehr dankenswerte AllfzUhlung heute nicht mehr vorhandener 
Grabmaler nach del' Zusammenstellung des l\Ictropolitans LeusIer 
von 1741. Damntcr die Namen Braun, Justus aus Marburg (eines 
Stammes mit del' Familie Justi), LousIer, ReyBer, v. Merlau, Sinold 
gen. Schiitz und namentlich ein graflich Isenburgischos Epitaphium 
mit sieben Bildnissen (Hans Otto Graf zu lsenburg lllld Biidingcn 
155H-lU35). C. Knetsch. 

5-1-. lIeltnighausen. ~ KrulIIlll cl , K.: Aus alter Zeit. (?llein Waldeck, 
Jg. 1924 Nr. 7.) 

Eintragungen des Pfarrers Franz Friedrich Struben Zll J(·elmig
hausen in dem dortigcn Pfarrbuch aus den Jahrcn 1777-80 liber 
allerhand Missetaten in seinem Orte. 

55. lIe'1'sjelcl. - li e U, Bomhard: Die wirtscllaftliche Entwicklllllg del' 
Stadt Hersfeld. Hersfeld: Ott. 1924. 8 '. 208 S. 

Der Verfasser bogillnt mit einem OberbIick libel' die Geschichte 
del' politischen Entwickelong del' Stadt Hersfeld, die zunUchst giinzlich 
jn A bhiingigkeit von del' Abtei stand, ab er UI11 ihrer wirtschaftlichen 
Bewegungsfreiheit wilIen bereits im hohen Mittelalter Anlchnung an 
die benachbarte Landgrafschaft Hessen suchte Ul1d fand, was llbrigons 
auch die Abtei aus einem immer dringlicher horvortretenden Schutz
bedilrfnisse gegenUber auswiirtigen Widersachern heraus anstrebte. 
Und wiihrend die Abtei infolge del' Hefonnation zur Bedeutungs-
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losigkeit herabsank, hob sich untel' hessi schem Sclmtzc und land~ 
griLflicher Fordcrung das stadtische Wirtschaftslcben mchr und mehr, 
cin ProzeB, del' ruit dem Ubcrgang Kurhesscns an PrcuBen fort
gcdaucrt hat. - Weiterhin betrachtet del' Verfasser die Entwickclullg 
def eillzelnen Wirtschaftszwcige, zunlichst auf dcm Gcbietc def In
dustrie, des !landels und Gewerbes, dnnn del' Landwirtschaft, um 
sich schlie!3lich dem Vcrkehr Zll Wasser, auf def Fulda, und zu Lande, 
vermittelst LandstraBen, Post und Eisellbahu, zuzuwenden. Die Land
wirtschaft spielt keine Oberragcnde RoUe: sic wird YOIl den Hcrsfelder 
Bilrgern vorwiegend nul' im Ncbenheruf ausgelibt. Woit wiohtiger 
fUr das Wirtschaftsleben wurde die Industrie, die es namcntlich Ruf 
dem Gebiete del' Textiiien, vorab der Tuchfabrikation, zu einer bo
achtlichen Hohe gebracht hat. An der Hand zuverliissigen gedrucktcn 
wie 'ungedruckten Qucllenmaterials verfolgt Heil die verschiedenen 
Industricn und gibt uns in nilchterner, rein sachlicher Darstellung 
ein crIreuliches Bild von deren Entwickiung und Aufblilhen. Wonn 
er in dem SchluBabschnitt diesel' Betrachtungen auf die stetige 
Besserullg der sozialen Lage des Arheiterstandes hinweist, desson 
Einkommen dauernd gestiegen soi, so hut er doch Lei der Gogentiber
stelluug: der friiheren und spiiteren Arbeitsluhne einen sehr wesent
lichen Faktor auBer Acht gelassen, niimlich die gesunkene Kaufkraft 
des Geldes oder, was ja gleichbcdeutend ist, die stetige Preisstcigcrung 
fUr alle Lebensbedilrfnisse. lnfolgedcsscn ist die Darstellung der 
sozialen Verhiiltnisse unvollstiindig, denn erst, wenn man sieht, welche 
1\osten zur Bestreitung der unumgUngiich notwenciigen Lebensbedilrf
nisse aufzuwenden waren, kann man die Entwicklllng der sozialen 
tago zutreffend beurtcilen. - Den Beschluf3 des Buches bilden ein 
Verzeichnis def benutztell Quellen und statistiscbe Anlagen vorwiegend 
aus der jiingsten Vergangenheit, die si ch auf aUo wesentlichen 
Wirtschaftszweige erstrecken. 

56. Netze. - J)crsch, WiHtclm: Aufzeichnungen des PfulTers Octo 
Kurtzledder in Netze aus den Jahren 1540--1567. (l\lein Waldeck, 
Jg. 1924 NI". 7.) 

Die Eintragungell finden sieh in eine!" wahrscheinlich aus def 
Pfar-rei Netze stammenden, jetzt im Staatsarchiv zu l\'1arburg vor
wahrten Bibel van def Hand des Netzer Pfarrers Kurtzledder wld 
seines Kiisters Johann Zuddel. Sic betreffen die Lokalgcsehichte van 
Netze und die letzten Jahrc des Bestehens des dortigell Klosters. 

57. Botenbu1·g. - Gelllcr, Hermanu: Die Apotheken Zll Hotenburg 
a. d. Fulda. Eiu Beitrag zur hessischen Apothekengeschichte. (Nach 
archivalischen Quellen.) 

S. A. ailS: Pharmazeutische Zeitung 1821i N"r. 27. Berlin: 
Springer. 

58. Schmalkalden. - Festschrift ZUIll 50 jahrigen Besteheu del' Frei
willigen Feuerwehr in Schmalkaldeu am28.,29.und30.Juni 
192-1. Schmalkalden: IYilisch [1924]. 8 '. 33 S. [Umschlagtitcl:] 
50 Jahre FreiwiJ]ige Feuerwehr Schmalkalden 1874-1824. 

Abgesehell von dem Festprogramm enthll.lt dies Schriftchcll 
einen wertvollen Aufsatz aus der Feder des Schmalkalder Fach
schuloberlehrers AdoJf Pis tor ilher: "Die geschichtliche Entwicklullp 
des Feuer16schwesells in Schmalkalden und die FreiwiUige Feuerwehr' . 
Pistor verfolgt die ZUlll Schutze gegen Fellersgcfahr getroffenen nIall
nahmen von Anfang an , sowcit die QllcJlell eben zuri.lckreichen, bis 
auf die GegeIlwart. In del' alten Zeit war, wie UbcralJ, so auch in 

• 
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Schmalkalden jedermann, der sich dazu eignete, verpfiichtet, beL 
ausgebrochenen Briinden Hiilfe zu leisten. DaD eine besonders da7.u 
ausgebildete Mannschaft die Beklimpfung des Feuers iibern~j,hme, 
war ein lange gehegter Wunsch, der endlich am 9. Dezember 1874 
auf Betreihen des wackeren Turnlehrers Vogel durch die Grundung 
def freiw:illigen Feuefwehf erfi.illt wurde. Wie diese sieh in ihrem 
l)ersonalbestand, in ihrer Ausbildung und in ihrem Bestand an Feuer
losehgerUten weiter gcdeihlich entwickelte und ihrem Zweck getreu
lich bis auf den heutigen Tag gedient hat, das bildet den SchluD
teil des von dem Verfasser entworfenen, rcizvollcn Ausschnittes aus 
dem Leben einer hessischen Kleinstadt. 

5D. Witzenhau8en. - Eckal'dt, Karl August: Politische Gcschichte 
der Stadt Witzonhauscn. Witzenhausen: Selbstverlag des Magistrats. 
1925. (Festschrift zum 700j;i!uigen Bestehen der Stadt Witzen
hausen.) 8°. 82 S. 

Witzenhausen als art bcsteht freilich, wie dcr Verfasser mit 
Hecht bemcrkt, schon erheblich liinger denn 700 lahre: weisen 
doch die Ortsnamen auf -hansen im frankischen Gebiet in die vor
karolingische Zeit. Unu so ist es wohliJegrtinuet', weno ' der Ver
fasser, ein Sohn der Stadt Witzenhausen und Privatdozent der 
Reehte an der Ulfivcrsitiit G6ttingen, in einem einleitenden Ab
schoitt die Geschichte des unt.eren Werratales von Anbeginn un
serer Nachrichten an zusummenfassend darstellt und mit den Kilmpfen 
der germanischen Stamme der Chatten, Hermunduren (ThUringer) 
und Sachsen um diese Gegeod beginnt. Tn der Zeit vor der Er
hebung zur Stadt wird Witzenhausens in keiner echten Que1le ge
dacht. Am Ostertage, d. h. am 30. Miirz 1225, verlieh Landgraf 
Ludwig der Heilige van ThUringen, del' Gemahl der heiligen Elisa~ 
beth, _Witzenhausen das .Marktrecht - so bericbten die Reinhards
brwIller Klosterchronik und der dortige Munch Friedrich Kadiz von 
Saalfeld -, und damit war der art zur Stadt. geworden, die bald 
eine schiitzende Mauer um ihr Gebiet 109. Am Ende des thtirin
gischen Erbfolgekrieges 1264 wmde Witzenhausen endgiiltig hcssisch, 
nachdem es vorher mehrfach seinen Herrn gewcchselt hatte. Unter 
Landgraf Heinrich I., dcm "Kind von Brabant" erhielt die Stadt 
das fraokische Recht feierlich bestiitigt, dazu noch andere Privi
legien und Besitzungen. Bald auch hoben si ch Handel und Wand cl 
zusehends: im Zusammenhang damit erstarkten im ausgehendcn 
MittelalLer die Zi.infte, wie in allen deutschen Stadten, und manch 
stattliches lliirgerhaus zeugte van dem Wohlstand der Bewohner, 
dem Kiimpfe mit feindlichen Nachbarn, vor allem G6ttingen, und 
die verheerende Feuersbrunst von 1479 nur voriibergehend Schaden 
taten. 152 ·~. erfolgte die Einfiihrung der lutherischen Reformation, 
1607 der Ubergang zum reformierten Bekenntnis. Unter dem 
drei13igjiihrigen Kriege hatte auch unsel'e Stadt schwer zu leiden, 
obschon sie glimpflicher davonkam als manche anderen SUldte des 
Hessenlandes. Auch die kriegerischen Ereignisse dOl" Folgezeit 
11intorlieDen sichtbare Spuren, so namentlich del' Durchzug des 
GroDen KurfLirsten von llrandenburg 1672, franz6sischc Durch
miirsche wUhrend des siebenjahrigen Kl'ieges und die westfU.lische 
Fremdherrschaft 1806- 1S. In diese Zeit, 1809, fiel der zweite 
groDe Brand, von dem die Stadt heimgesucht wurde. Die weitere 
EntwickJung bis zut" Gegenwart vollzog sieh dann wieder in ruhi
geren Bahnen. Ein Anhang bcrichtet noch von del' Erbauung des 
Rathauses 1589/90. - In strong wissenschaft.licher, aber gut le8-
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barer Darstcllllug zeichnet Eckart cin BiId VOll del' iiuBeren Gc· 
schichte Witzcnhllllsens. Was Cl' dariihcr ermittcln konnte, hat er 
sorgsam zllsammengetrugen und auch die Gcschichtc bcmerkcns
wClter Bauwcrkc nieM vergcsscn. lIIanchem Witzcllhallscr Burger, 
oer sich UIll seine Vaterstadt verdiellt gcmacht odeI' in ihr Dille 

Rolle gcspieJt hat, wird in dieser Festschrift ein Denkmal gesetzt. 
Was ih!' zu ciner vollsULndigcn Geschichte del' Stadt 110ch fchlt, 
die rcehts- und ver.fassungsgeschichtliche Entwickelung, hat df1r 
\Cerfasser ciner besonderell Ycroffentlichung: ,.QueUen zur Rechts
geschichtc der Stadt Witzcllhauscn" vorbchalteu, die hoffcntlich bald 
erscheincn wird. Nach diesel' vorliegcndcn ersten Fl'ncht sciner 
heima,tgeschichtlichen Forschungcn konnen wir Eckardts Absicht, 
si ch weiter ani diesem Gebicte zu betiitigen, nur mit Freuden bc
griil3en. - Riihmend sei auch hervorgehoben, daB das Biichlcin 
sich auBerlich in einem wiirdigen Gewande vorstellt llnd dm'ch 
zahlrciche Abbildungen und Stiche ailS altcr und ncnor Zeit bo
rcichcrt ist. 

x. Stamm- und Ahnen-~'afelll, Familienzeit
schriftell und FamiJiengeschichten. 

Bcarbeitet von Carl Knetsch. 

eMit Ausl1ahme van NI'. 98.) 

60. Ausgew iihJt e Ahn entafeln tIer Edda (Eisernes Buch Dcutschen 
Adc\s Deutscher Art), JIerausgegeben van del' Buchungshauptstelle 
Deutschen Adels (Arbeitsablei lung VI del' Deutschen Adelsgenossen- .. 
schaft), Gotha, Justus Perthes, Ifl25. GI'. 2 o. 

Die Herausgabe dieses ersten Bandes mit 340 Ahnentafeln 
Deutscher Gcschlcchter zu je 32 Ahnen ist eine Tat, die sehr hoch 
zu werten ist. AlImilhlich \yird del' geuealogischen Wissenschaft 
durch die Veroffentlichung van Werken del' Art, wie ich in dieser 
Literaturzusammenstellung deren allein drei von hoher Bedeutnng 
anzuzeigen hatte (Prinz van Isenhul'g, "Meino Ahneo", Wecken, 
"Deutsche A hnentafeln" und das vorl iegcnde Werk) ein ganz VOI'" 

zilgliches Material zur Verarbeitung vorgclegt: es lIat den Anschein, 
nls ob ani alien Seiten auch weiter dicsc( Weg beschritten werdcn 
wird, die Ahnenforschung liegt in derLuft. Dabci ist cs illl Grunde 
gaoz gleichgliltig, ob sie ans rein wissenschaftlichell Erwagullgcll 
betrieben wird ode':.! wie bei den Ahnentafeln del' Edda, aus voJ
kischen, d, h. politlschen Motiven, Ein groBer Teil des deutschen 
Adels hat sieh oach den Umwalzungen del' Revolution ill einer Art 
I\otwehr gegen die nivellierenden Stromungen del' neuen Zeit zu
sammengeschlc.ssen, aber anf einer giillzlich anderen Grnndlage wie 
in del' alten feudalen Zeit oder in den Generationen vor dem Kriege. 
:Man beginllt sich auf seine rassische Herkunft zu besinnen, das 
nennanische zu betonen, und sucht Elemente, dercn Biutmischung 
del' mehr od er wenigel' gefiihlsmaJ3igen Auffassung van gcrmanischer 
Rasscllreinheit nicht cntspricht, aus del' Hen cntstchendcn Adcls
genossenschaft auszusdtlieBen, Da. abcr unser dcntschcs folk seit 
vielon .Tahrhunderten kein unvermischlor Stamm mollr 1St, son'dcrn 
sieh in sellr starker Beimischung das Blut aller anderen europiiischcl1 
und anch andcrer Yolker in dem BIut del' Bewohner del' hcutigen 
dcutschen Liinder findet, so miiSBen KOllzessiollcn gemucht werden, 
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Die ursprilnglich aufgestellte Forderung ciner Ahnentafel, in der alle 
8:2 Ahnen del' obersten (G.) I~eihe (ll<lch einem nicht glilcklich nell
gebildeten Worle und Begriff:) .,ariogelmanischer" Abstammung sein 
soli ten, mllBte dahin abge~indert werdell, da6 in dieser Rcihc hiichstens 
eine fremdrassige (d. h. im wesentlichcn cler semitischen od er mon
golischen Rasse ungehOrende) Person yorkommen darf. Uber diese 
Prinzipien kann man vcrschicden denkcn, iiuerhallpt [iber das delll 
Werke beigegebene \'orwort des Freiherrn von 1I0uwald mit seiner 
Begriindung, es ist hier auer nicht del' Plat1. fUr eille kritische Aus
einandersetzung damit. Eill ungehcucr wichtiger Fortschritt aber 
ode!" jedenfalls ein Schritt von gro6ter Bedelltung ist der, daB man 
bewlIlH von dcr Fordcrung des stiftsmaBigen Adcls alter Zeit zuriick
getreten ist, daB niimlich die 32 Ahnen sHmtlich udeligen Gcsehleehtcrn 
angehort haben miisscn, ciner Fordcrung, dewn Erfiillung (auch wenn 
man nur 8 ouer gar 4 reinadelige Ahnen "erlangte) heute in den 
allermeisten ~\lllen ullmoglich gewesen \dire. Heute bei dCIll Ilcucn 
.,Deutschen Adel Deutscher Art" wird bci der Abstammung "o11 
\'ater odeI' ~Iutter nur darauf Wert gelcgt, daB deren Geschlcehter 
guter Ilcrknnft in dem im \"orwort dargclegtell Sinn sind, gleichgiiltig 
ob sic irgend ciner biirgerlichen Schicht enlstumlllcn odeI' adeligen 
Biutes sind. Das ist tatsachlich cine so yullige Abkehr "on der 
alten 'l'radition Jer EbenbUrtigkeit, daB Illan wohl von einem in der 
Entstehung begriffenen neuen Adcl reden kanll - wClln sich del' 
(;edanke durchsetzt und welln das HassebewuBtsein wirklich gegeu
iiber dem aHen unbelehrbaren Adelsdiillkel auf del' cinen und dem 
Ilellcn kapitulistischen Adcl, del' namelltlieh in den letzten 50 Jahren 
in Dentsehland so rupidc Fortsehritte gcmacht hat, auf der IIndcren 
Seite gcgcniib.er winl tl.ufkommen konncll. 

Nach diesen wenigen einleitenden Worlcn, die nnr auf das in 
del' Edda (Abkiirzung fUr Eisernes Dueh Ueutschcn Adels Ueutschcr 
Art) und ihren Bcstrebungen liegende :\elle erklUrend hinweiscn 
\\'ollcn, wcnde ich mich kurz zu dem Inhait, der in bllntelll Wcchsel 
die Ahllclltafcln von I{aisern, FUrstell, Grafen lInd Freiherren, Adcligen 
und \"ieiJeicht in der Generation des Prohalltcn selbst crst geadelten 
BUrgerlichcn umfaBt. Der Charakter del' )[ehrzahl der fUr diesen 
ersten Band ausgewahlten 1'afeln scheint lcidcr etwas eillseitig 
prellBisch zu sein, wClln si ch gelegentiich all ch Geschlechter aUB 
anderen Gegenden Deutschlands darunter finden: hoffellt1ich wird 
cin zwcitcr Band aueh andere deutsche Landschaften mehr berUcksieh
ligen. Am eillheitlichsten silld die Ahnentafeln der dllrch feste 
Tradition und die Gemeins~mkeit del' Konfession in bewunderungs
\\'Urdiger Gcschlossellhcit zusammcnstehendcn aJtcn kutholisehen 
Geschlechter Westfalcns und des Rhcinlandcs, die nur gelegenttich 
sHi.rkeren Biutzustrom aus Osterreiehischen l[ocharlclsgeschlechtcrn 
habcn. Die altpreuBischen (osleibischen) Geschlechter sind sehr 
hiiufig mit slu\"isehen (polnischell) Familicn verschw1igert, auch Fran
zosischer Hncl Englischcr bezw. Schottischcr Einschlag ist da, vel"
einzclt tindet sich aoch einmal cin Tropftein tiirkischell, viclleicht 
l.llH:h jildischcn Biute-s. Der Ahncnforscher, ob er nun allS bio
logischcn oder medizinischen oder historisch-gencaiogischen (irlinden 
die Tafe-In zu prllfen hat, wird fast anf jedt'r sehr merkwiirdige 
'l'atsachen und Prohiellle filldcn. llcriihmte ~UiDncr, die eine l{oBe 
in cler gr06en Geschichte odcr aufkleinem (;ebiete gespielt haben, 
tretell in gr06er ~lcllgc auf. An der Spitze des Ht/ches steht die 
Ahnelltafel ues IctztcJI Kaisers linO. seineI' zwei Gcmahlinnen; ncbcn 
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dem altcD Dessauer erscheinen Bliichcr und Gnciscnau, der alte 
Wrungcl, Dankeimann, Strllensec, Schwerin, Theodor von SchOn, 
Bismarck und Hindcnburg, Hethmunn-lloUweg, Hertling, MLihler Hnd 
GoBler, Hichthofeu, Brentano, Humboldt, Schleiermachcr und Sehe!
ling, !\tobl, Hclmholtz und Siemens. 

Hessische Namcn kommcn auf seh!" viclon Tafeln vor, so er
scheint auf del" Ahnentafel Kaiser Wilhelms 11. in def obersten Reihe 
dreimal das Haus Hessen-Dannstadt, auf der seineI' zweiten Gc
mahlin .Prinzessin Hemline von Reuf3 ii. "I,. sechsma! IIessen in VCf
tretern der Linien Darmstadt, IIomburg, Philippsthal und PhiJipps
thal-Barchfcld. Gallz hessische Abnentafeln sind die def beiden 
fiirstlichen Scnwestern, geborenen Prinzessinnen Zll Solms~HoheJl~ 
solms·Lich: del' GroBherzogin von llessen und del' Landgrafill von 
Hcsscn~Philippsthal und Philippsthal~Barchfcld zu Herleshausen, zu 
B2 Ahncn: femer (z. T. nul' zu 16 oder weniger Ahnen) solche von 
Gliedern der Geschlechter van Baumbach, von Bethmann~Hollwcg, 
van Creutz, van Dornberg, van Eckardstein (des Stammes Eckhard), 
\'on Gilsa, Grandidier, Henschel, van Heydwolff, von Linsingen, van 
l\lotz, Riedesel, RommeJ, von Scharfenberg, Schuchard, Senfft von 
Pils<Lrh, von Weitershausen. \'on anderen vorkommenden hesslschcn 
Namen nenne leh nur wenige wie van BiederueJd, van Boyneburg, 
van Buttlar, van Cornherg, von Dalwigk, van Geyso, von Hanstein , 
van lIaynall , van Iloff, von KeudelJ, von der ~lalsbl1rg, l\1ilehling zu 
Schonstadt, Sehenek zu Schweinsberg, von Sclllitz genannt von 
Gortz, van Urff, Waitz von Esehen, oder van hUrgerlicheu Gc
schleehtern Bode, CJcmcn, Hartmann, Hollandt, Koch, Kroschel, 
Osthcim, RieJ3, Schmidt, Spilner, Weuzel, Will usw. 

Ein paar Verbesserungen und Erganzungen mogen zum Schlufi 
folgen. Die Almen des Pfarrers Johann Bemhard llartmann zu 
Windecken (S. SO) finden sich in den "Beitragen zur Genealogie 
altfrankfurter FamiJien" van Herbert de nary (Frankfurt 1922), del' 
auf derselben 'rafel erscheinende Pfaner Johann Georg Bode in 
Mottgcrs (1715-1786) fiihrt zu einer interessanten Abstammung VOIll 

Hause Hrabant. - Die Schadenbergische Ahnentafel (S. 44) ist viel
fa ch zu erganzen: Die mit Carl Joseph Xaver Schalfenbcrg in Casscl 
178G- 18G8) verheira,tct gewesene Made Elisabeth Grund (t 1815) 
war die 'rochter des BUrgers und Backenneisters Johanll Justus 
(nicht Julius) Orund in Cassel, der am 26. XI. 1773 mit Anua Ca~ 
tharin,L Landgrebe getraut wurde. Ihre Grofieltern waren der in 
Bettenhausen geborene Casseler Burger und B~ickermeister Matthias 
Gfllnd und Gertrud Elisabeth Briebaeh (oder Brubach, getauft Cassel 
15. V. 1727, verm. 13. X. 17,:1:6), sowie der Burger llnd Gastwirt 
Johann Siebert Lalldgrebe in Cassel (get. Bebra 16. IV. I7l4-, t 
Cassel vor 178!l) und Barbara Elisabeth Wenzell (geb. Gro.l3almerode 
24. 1fT. 1723, venu. G. Jr. 1747). Die \ViiJfing~Siebelschen Ahnen 
dcrselhen Tafel sind naeh dem deutschcn Geschlechterbuch Band 24 
Zll erganzen. - Aui Seite 135 ist del' Name Diethey in Dilthey Zll -
verbessern. - Seite 231 bringt eine kleine AhnentaJel der bekannten 
11essischen Familie Rommel. Hier ist zuzufiigen, daB der Cantor 
und Lehrer Johann Sehastian Rommel in Homherg am 31. Ill. 1780 
im Alter von 73 Jahren 3 Monaten 4 Tagen gestorhen ist. Seine 
zweite hier in Behacht .kommende Ehe mit Marie Elisabeth Winter 
ist in Hersfcld. am 24. 111. l751 gesehlossen. Seine Frau 1St ill 
lfersfeld am 17. \"11. 1728 getauft und ill Homberg am 28. 1. 17(i8 
hegraben. - Die Ahnen der Caroline Louise von Creutz (17U9-1842), 
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die in Homburg v. d. lWhe am SO. X. 17Hl mit August Wilhelm 
Ludwig van Rieben kopuliert wurde, auf S. 2+H sind folgcnde: Ihre 
Eltern waren Claudius Friedrich Justinianus von Creutz, Obrist ill 
holliltldischen Diensten, get. Homburg v. d. Hohe 7. (XII.?) 1721, 
bgr. HombLug 27. Jy. 177tl, und dessen zweite Frau Friederika 
Augusta von Endc, geb. Gotha, 23. X. 1734 als 'l'ochter des SchloB
hauptrmulIls zu Gotha Adam l.udwig van Endc, or Homburg 2G. I. 
1001; ihre GroBeltern vliterlichcrseits Johann Christian Wirth, se it 
1712 Freiherr \Ton Creutz, Herr zu WOrth, lIessen-Da.nnsladtischer 
und Hcssen-Homburgiscber Geheimer Rat zu Homburg, geb. Maekau 
26. XL 1662, t Homhurg IG. H. 1732, und Catharina. Elisabeth von 
Obm·beck, t Homburg 20. IX. 17G2. Ober die Familie Wirth stehen 
sehr ausfiihrliche weit zurUckrcichcnde Nachrichten im Genealo
gisehen Handbuch biirgerlicher Farnilien Band 12, IDOG. - Johann 
Friedrich Senfft von Pilsllch (auf S. 325), CapiUin untenn Hesscn
Darmstii.dtischcn OberrheiniscllOn Kreisregiment, ist in GieBen am 
7. lI T. 1716 mit Sopbia .Maria Helena Louisa Augustina von Dach
roelen ("von Dacheroth"l, Tochter des t Majors in demselhen Regi
ment Ado1f Sittig von Dachroden, getraut worden: ihr Gcbu rtsort 
heiBt nicht Feltzberg, sondern cs ist die llurg Yetzberg bei GieBen. 
- Auf Seite 3-16 gestaltet sich die Ahnentafel der Justine Louise 
Sally Grundidier, die mit Friedrich lIeinrieh von Nolde und darauf 
mit dcm Grafen Otto von Key?crlingk verheiratet war, folgender
ma!3en. Sie selbst ist in Antigoa in Arnerika, am 14. XII. 1778 ge .. 
lJOren und 1860 gestorben, ihre Eltern waren der englische Major 
Jacques Grandidier, geb. Cas set am 10. Xl. 172G, verm. dasclbst 
1. J\". 17G6 mit Jnstine \\'ilhelmine Ludemaull (nicht Lademann), 
t in Antigoa am 1. IV. 1775, Tochter des Kriegs- nod Domlinenrats 
A. T~udemaIln in Cussel. Ihre GroBeltern vUterlicherseits waren 
Henri Grandidier, Kaufrnann und Besitzer des Rittergutes Hesserode, 
geb. CasseT 3. \'11. 1G85, -r 2. IX. 1751, und .Marthe Sacrelaire aus 
Setlan, t 81. YTU. 1741. - Die Stammuttcr der \"on Kijller (8.364) 
CorJula Christine heiBt nicht Zoll von Zollin, sondern einfach Zoll, 
sie ist in Rinteln am 24. X. 1689 aIs 'l'ochter des hessischen Hats, 
Advocatus fisci und Professors an der UniversiW.t Rinteln Dr. iur. 
Hermann Zoll und der Helena Sophia Weitzel gcboren, am 15. V. 
1715 daselbst mit Joachim Christoph von K611er kopu.liert und 1753 
in Hanall gestorben. - "lrelene Oorothea Deahna. encllich (S. 367), 
geb. 20. l\". 1754, t 1820, war die Tochter des Kammerrats Johann 
Christian Deahna in .Meiningcn, geb. Meiniugcn 12. HI. 1712, t da
selhst 5. X. 1761 (nicht 1771), und der 1741 mit ihm venllilhlten 
Maria Dorothca Kilrschner aus Schmalkalden, get. 5. YIL 172-l, 
t 1799. 

G1. D c utsche .A.hllcn tafc ln in TAstc lIform, herausgegeben durch die 
ZentralsteUe filr Deutsche Personen- lUld Familiengeschichte, bc
arueitet von Dr. Friedrich Wecke n, 1. Band 2. Lieferung, Leipzig 
1!124, H. (SchluB-) LieJeL"ung 1!)25, 4°. 1

) 

Im Gegensat~ zur 1.. Lieferung (besprochen Zschr. f. h. G. Bd. 54 
----

I) Bei dies er Ge]egenheit mag auf den sehr praktischen "Ah n en
tafelvordrllck fUr 32stelligc Ahncntafel (!)inforUaufender 
Anordnullg, von Dr. Fricdrich \\' e eken", 3. Aufiage, Leipzig Hl2!. 
hingewiesen werden , der /loch erlleblich Obersichtlicher ist als die aus 
HaullIcrs parnislJ;riinden etwi.\S stark zusammengepreBte Anon]nung in 
den "DeutscllCll Ahnentafcln in Listenfonn". 
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S. san), die GB Ahnentafcln enthult, stehen in def 2. Lieferung nur 
23, von dencn allerdings die erste (von der Gabelcntz) in sehr hohc 
Rei hen gefUhrt ist und liber die JI~ilfte des ganzcn BllChcs einnimtllt. 
Ulll cs gleich vorweg zu llchmen: sie ist die schwiLchste der Liefo
ferung, mun hat bci ihr, die dazu hochst unlibersichtlich ist, 
an viclen Stellen nicht den Eindruck urkundlichcr Sicherheit, hci 
cler Jlcranziehung der Quellen ist nicht mit def nutigen Sorgfalt 
vcrfahrcn I). DaB die 1I1utter Philipp Wilhelms von Cornberg wieder 
als Elisabeth von Waitenstein, hessischcs HoUr-iilllcin und 'rochtcr 
Christophs von Wallenstein nnd einer Lucie VOII llischhallSCIl. er· 
schcint, hatte nicht vorkommell dlideD, liber diese Frage ist nun 
genug veroffentlieht. Es kommen in dcr AhncntafeI auch sonst 
noch sehr viele hessische Adelsnamen vor, auch biirgerliche: ieh 
greifo uur, ohne weiter nachzupriifeu, heraus: vou Baumbach, Her
lej)sch, Bodenhausen, Daiwig, Derubach, Dornberg, Hanstein, Hat?· 
fe d, lIertingshallsen, lIundelshallsen, Linsingen, Lowenstein, Mi lch
ling, Pappenheim, Schachten etc. - In der van Guttenbergsehell 
Talel crscheint der Name Riedcsel zu Eisenbach, in der Tafel Hol
lender }jest man die j',amcn der hessischen Falllilien Hothamel, lOci. 
menhagen, Anacker, Weyh, in der Tafel v. Lenthe: von Busck muJ 
von Bodenhausen, uuter NoUnagel: die Familic von der Embt im 
\\'aldeckischell, unter Rode: Stauffer und Gerke. Flir Hessen ist ill 
diesel' Lieferung am interessantesten die Stlicksche Ahnentafel, die 

.. in del' viiterlichcn Hnifte meist niederhessische, in del' mUtterlichen 
meist Familien aus dcm Odellwald und Spessart aufweist. Yon be
kannt('ren hessischen Namen stehen da auBer der Casseler Familie 
SUick die Horstmann aus Wolfhagen, Canstein (auf dellen sich eine 
schr merkwiirdige weitere Ahnentafel mit viclen Namen des nie- • 
deren und hohen Adds aufbaut), Haullt aus Wolfhagen, Schmitt ails 
Grebenstein, Schrecker, daon SpiUner, Trautvetter, Schuchardt, Brill, 
lIeinemann, Hiiter, ulle allS Eschwege. In der Ahnclltafel Westphal 
erschcint del' Amtmallll Wcgoner zu 'I'rendelburg (i' in Gassel 1754). 
Die dritte 99 Tafeln enthaJtende Schlull-Lieferung des Bandes bringt 
wieder viel Hessisches. In del' Tafel BOhmer kommen die Namen 
Roder, Kleiellsteuber, lleB, l\l.erckel, \\'achs vor. Die Angabell liber 
die aehr angcsehene Sclunalkaldcr Familie Hoder scheincn nicht Zll 

stimmen, del' (librigens am 1.4. Ill. WUG zu Seoligenthal begrabene) 
Vorstmeister hieB nicht Oonrad, sOlldern Gaspar Wachs, die Her
kunft der am 11. IlL 1H58 getauften Anna Harbara Roder, geb. 
Kleiensteuber ist diese. Ihr Vater war der Gastwirt zu Floh und 
Berggegenschreiber zu SchmaJkalden Gall Kleionsteuber, der in 
Schmalkalden am It. Yn. 1li50 Agnes, Tochter des SchultheiBen 
zu Brotterode l\lichel KUhn, geheiratet hatte, Des Gall Kt rater 
war del' zu Obcrkaufungen am 18. ,,1. 15U8 getaufte spiUere Forster 
ZlI WeUerode Steffell KI., und dessen rater war )lartin Kl., Forste!" 
in Gassel (158D/Hl), dann auf dern Sensenstein (15D5-1GOO), sputer 
in Sehmalkalden (lH:20), begr. aIs Forstschreiber zu Floh am 7. 1\'. 
lU24. - Tn der Tafel Gechter erscheint del' Sehlachtor Andreas 
~luhly in Rendsburg ulld Kiel (1770-1828), cin Nachkol1ll1le des 
yolkstlilllUchen Helden \-eltcn )'luhly in Ziegenhain. Die Tafel Lang 
bringt eine Anzahl Fal1lilien aus dem Hanauischen : Lang a.us 
Breunings im lIof Eich, Ri cB llnd Wegmann aus EidengesiiB, 

1) IIll Nachtrag am SchluB des Bandes sind viele Fehler be
riehtigt. 
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Dorn aus Sterbfritz, Gremp v, Freudenstein aus Gelnhausen und 
Geiger, Koch und Scheidcmantel ans Orb und Umgebung, Tn der 
Ahnentafel v. Tcichmunn und Logischen kommt eine um 11-)50 ge
borelle 1Tartha Marie v. Trott als Frau eines Joh. Matthias v. Sie
beln und SiebcJegg vor, die ieh in del' Trottschcn Genealogie nicht 
unterzubringen wein, ferner eine Griifin v. Reichenbach, geb. Gritfin 
v. So1ms - \Vildenfels ("J 1735). Bei cler Bergmannsfamilic 'Vagner 
zu Ncntershallsen, Hransrode, Richclsdorf erscheinen die Kot-he aus 
Dagobertshausen, Fischer und l\Jeichinger in Hanau, SWhl' und l\Tootz 
in Rheillhessen, Kirch uncl HEiuser aus Nochern im Katzenelen
bogischen. In der sehr interessanten Weslphalschen Ahnentafel 
findet man die Namen I~onau aus GieGen, Lucius in Altenstii.tten 
und Hinteln, :&-Lisler in Kaichen, MUnzenberg, Giellon und 1\Iarhurg, 
Reinigk, Graff und Schrodt in MarLurg und v. Offeln. Die ebenfal!s 
in dieser'rafel erscheinende Flensburger Familie von Luttcn stammt 
aus \"echta, des Hilmar van Lutten Mutter (H09) hieB nicht Anna, 
sondern Agatha Andersen und del' richtige Name von Lorentz An
dersens Frau (Dl1) ist nicht Ca.lharina Rauh, sonclern Catharina 
[{asch. - Rchlic/3lich noch cinige Erganzllngen zu der Tafel Meyer
DeJius: Peter Wilmuns, Kaufmann und Senator in Bielefeld, geb. 
lll. XL 170:2, 'I 22. 1\". J7GU, war ein Sohn des Kaufmanns und 
Ratsverwandten A rnold Conrad W. in Bielcfeld Cr 17:27) lLnd del' 
Anna Catllarina Woermann, Ellkel des Hatsherrn Y.ll B. Joust W. 
('I Hi73), Urenkel des Gogerichtsassessors Jobst W. in B. ('I nach 
1638) und del" Elsabein Borggreve (t zwischen IG31 und 1(38), nod 
Ururenkel des Ravensbergischen Landschreibers auf dem Sparen
berg Jobst W. (1582 ff. 1609, 'I vor 1625), dessen Witwe im Mai 
1625 in Lemgo gestorben ist. 

Die IJerausgabe dieser 120 deutschell Ahnelltafeln ist ein groBes 
Yerdienst, hoffentlich erscheinen die weiteren Biinde ohne groBe 
Untel'brechung. 

62. De lltsches Geschl echt er Qu ch, herausgegeben von Dr. iw-. Bem
hard Koemer, 45. Band, Gtirlitz H124, 46. Band (Niedcrsitchsisches 
Geschlechterbuch Bd. 1), 1926. 

- Von groBerem Interesse fUr Hessen 1St illl 4.5. Bande nur die 
Nassauische Forsterfamilie Stifft, die eine Reihe hessischer Be
ziehungen hat. Sonst kommcn verstreut die hessischen Namen 
Blum, Emmelius, Hellsling, v. Lyncker, Schlemmcr, Strubig etc. vot'. 
Auf S. 691-694 steht eine Ahnentafel des Rcinhold Kraeger aus 
der von Orpherode am MeiBner stammenden Familie. Auch in dem 
Niedersachsischen Ballcle 46 kommen hessische und waldeckische 
Namen'vor, so Albralld aus Casset, Ewald in Offenbach, KUmmel 
in Frankenherg, Langsdorff in GieBen (- die fehlenden Daten auf 
S.421 sind nach dcm 1901i in 2. Auflage erschinnenen "Stammbaum 
del' FamiJie Langsdorff" Zll ergiinzcn -), Kroner aus Rintcln (die 
beiden 11ruder, del' J !J07 t Superintendent in Cassel und del" be
kannte _ Jagdmaler in Diisseldorf, 'I 1011), l\!ummy in WiJhelmshohe 
bei Cassel (verschwitgert mit v. Berlepsch, v. l~insingen, v. Stein- . 
Liebenstcin zu llarchfeld), Oppermann in Lelubach, Poppclballm in 
Stadtbagcn, Schlemm in Eschwege, v. Wild in und bei Rotenburg, 
dann Buff in Wetzlar und die waldcckischen Familien Cuntze, 
Dreves, Frensdorf, Hageinann, Klapp, Hhode, Schreiber, Scipio, 
Scriba, Seehausen, Steinmetz, Waldschmidt, Wiegand. 

(;3. Ueutsche Sta lllllltafeln in I .. istenfol'lIl , herausgegeben von del' 
Zentralstcllc fUr Dentsche Personen- und Familiengeschichte E. V., 

Zeitsellr. Bd. 55. 25 

• 



• 

386 A. Bcspreclmngen und Nachweise. 

gcleitct von Archivar Dr. phi!. Friciliich YOU Klock e, Band J, Bei
heft I: Stallllll ta feln n eutsch·Balti scher 6eschlechter, bearbeitet 
von Erich Sc uberli ch, I. Reihe. Leipzig und Riga ID24. 4°. 

Sehr wertvoll durch den Nachwcis del' vielen Beziehungen Bal
tischer Familien Zll Dcutschland uod scinen Gesch!echtern, dadurch 
cin noues Band um Alt-Deutschland lInd die abgetrcnllten deutschen 
Gebiete draul3en. Fur Hessen ist aus dem reich ausgestatteten und 
urkundlich gut bclegtcn Heft nicht viel Zll entnehmen. Ein Zweig 
del' rigaischen Familie Baumgarten 1St mit Bornhard B., del' eine 
Harbara Brack zur Frau hatte, UID 1650 !lach "Gerstungen in Hes
seno{ ausgewandert. Ein Dr. med. Carl Gottfricd von Baumgarten 
in Riga heiratete lOOS die Tochter des aus Lisberg in llessen gc
bUrtigen Organisten Johann lleinrich Sellheim zu Higa, Carl Eduard 
Jntclll1ann 1877 eine 'I'ochter des 1St7 in Cassel geborenen Buch
hUndlers Johannes HoH zu l\loskau. Ein Sohn dieses Ehepaares 
v. BaullIgarten war vielleicht del' Kaiserl. Russ. Generaladjutallt 
Alexander v. B. , dessen Sohn ApoUonius v. B. 1883 Al ice Schenck 
zu Schweinsberg van del' Linie WaJdershausen heira.tete. 

64. :Famili engeschi chtli cll e DIlUter, <)2. Jahrgang 1D24, 23. Jahrg. 
19:25, 24. Jahrg. 19215, llcft 1- 3. 

22. J g. Spalte 28- 30: I(netsch , "Siege] und Petschaft" (mit 
hessischen Beispielen: v. Rol3dorf, v. Luwenstein , v. Radenhausen. 
Lyncker, Sc1lCnck zu Sclnveinsberg), SpaJte 70: das 8ilhouettenbuch 
des Gmfcll Franz zu Erbach , SpaIte 83- 88: SchUfer, Verzeichnis 
de l' Leichenpredigten in der Kirchenbibliothek zu 8chotten, tlar tn 
Hessischeg: Malcoll1esius, J,'[ohr, Rall1bach, Rom er, Huland, Schenck, 
Walther, ::'Iientzer). Spalte 109- 11G: Knetsch, llUneuenbiirtige Nach
kommen west- und mitteldeutscher llerrengeschlechter'; (alls Hessi
schen Archivalien: Bentheim , Diepholz, Isenburg, l(atzeneJnbogen, 
Sayn-Witgensteiu, 80Ims). Spalte 153 ft.: Ifofpfaizgrafen, darin 
Dillenius aus Dannstiidtischer Familie. SpaUe 160 f.: Westfiil ische 
Adelsgeschlechtcr und ihre Wappen im Dom ZLl ).riinstcr (dabei 
Waldeck, Sol ms, Hatzfeld, C<.lilstein), Spalte ltH f.: lIeraldisches aus 
Westfalen (dabei Schlitz genannt Gortz , v. d. ,}lalsburg, Gaugreben, 
Wo]merkhausen, Kalenberg, Stockhausen, Kuman) . Spalte 164 f.: 
l(irchenbOcher von Bassum (darin hessische Beamte und Soldaten). 
Spalte 115 ff.: Ahnenta.fel Klopstocks, damuf erscheint Catharina 
Schweifi , Tochter des nnrgermeisters zu Cnssel Johann SchweiB 
(seit 1520 Casseler BUrger, BUrgenneister mehrfach zwischen 1538 
nnd 1562, bgr. Casse l 15. lX. 1567, seine Witwe bgr. 10. Xl. 1571). 

23. Jg. Spalte 7- 14 und 129- 134: Wilhelm Karl Prinz von 
Iscllburg, "Aus der Werkstatt eines Ahnentafelforschers;", Sp. 18: 
(;rilndung der Gesellschaft fUr Familienkunde in Kurhessen und 
Waldeck, Sp. 20: 'Einwohner von Witzenhausen 1745 (bezw. 15( 5), 
Sp. 42 If. und 74 H.: Sterndeutige Handschriftell (z. H. in den Bi
bliothekon zu Durmstadt und Cassel, dabei Landgraf Philipp von 
Butzhacb, Graf Wolrud v. Waldeck, v. Allendorf, Knebel), 8p. 54: 
Genealogisches aus dent Stadtbuch von Grebenan in Oberhessen 
(1G87-1726), Sp. 5G: die Robe]] , Mannheimer KUnstlergeschJecht 
hessischen Ursprungs, Sp. 103 If.: Martin Luthers l'\achkommen 
(dabei Sartorius, 8unkel , Kuhn , Walper, Grosch , lfeinemann in Res
sen), Sp. 107 ff.: Gclegellheitsfunde in BriefsammluIlgcn (dabei Aegi
dius Runnius, von den Velden , ArcuJarius etc.) . Sp. 159-164 und 
206- 207: Pau]mann llEin hessisches MiliWr1.irchenbuch aus dem 
Spaniscl!en Erbfolgekrieg" (des Regiments Prinz v. Anhalt, bis 1914 
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beim Pfarramt in Treysa, seitdom bei don Kirchenbiicbern der Gar
nisonkirche in Cassel) lllit sehr dankenswerter vollsUindiger Yerar
beitllng aUer Eintrage

J 
die die .Jahre 1701- 1706 umfasseu. Sp.185 

bis 198: R. SChiifer, "Ahncnvcrluste" (sehr lehrroich dargetan an 
des Verfassers Ahnentalel mit vielen hessischon Namen, z. B. 
Welcker, Sb'ack, Wagenbach, 1I0ffmann, Leusler, Schenck, Schleier
macher, Pfaff, Steub, Sllltzer, Sinolt genannt Schiitz etc.). Sp. 246: 
v. Al'Ilswaldt, "Aus den Kirchcnbliehcrn van 'Fischbeek an del' 
Weser" (mit 2 TafeIn). Sp. 26D: 'Familicn in Oberrad-Frankfurt a. 
)1. Sp. 281-288: Wilhelm KarJ Prinz v. Isenburg, "Ahnentafel
forschung als Problem und Erkenntnis" (anregend und wertvoll). 
Sp. 291-296: l\tlillers, " lnige Ortsbestimmungcn in del' }ferborner 
Matrikel" (z. B. ex fagis nicht aus Buchen, sondern aus \Tacha!}. 
Sp. 305: )liiller, Besprechung der Stammtafeln del' Freiherren 
Schenck zu Schweinsbcrg. Sp. 338: von den Velden, Besprechung 
von Bd. 4,1 del' Frankfurter lIaudelsgeschichte von Alexander Dietz. 
Sp. 354-362: von den \Telden, "Namensverzeicbnis zum Albtun 
civiulll academicorum der Hohen Lalldcssc1mle in Hanan LGG5 bis 
1812" (sehr dankenswcrt 1). 

24. Jg . .sp. 1-8 und 41- 46: v. Gebhardt, "Nachweisung und 
lnhalt del' Wcrke des Hcgensburger Gencalogcn Johallll Seifert" 
(darin auch Hcssisches, z. B. v. Baullluach, v. Hoyneburg, v. Han
stein, v. d. Malsburg, v. I~odenhausen, v. DllttIar, v. Hutten, v. Vir
mont, v. Dornberg, Diede, v. fappenheim, v. d. Thann, Hanau, Isen
burg, Solms, Waldeck u. a.). Sp. 13-14: Hofpfalzgrafen in Ham
blug (dabei Joh. Balthasar Schuppius <IllS GieBen, 1 GLO-1661). 
Sp. 55 in einer Besprechung MOllers iiber die Gotlluischen Genea
Iogischen ~asehenbiicher Hinweis 3.uf die Vcrmilhlllng dcs .Landgrafen 

• Alexander Friedrich mit Gisela F~~iin Stockhorner von Starein, jetzt 
Prinzessin von Hossen, und den Ubergang des landgrafl. Titels und 
Ranges auf eincn jiingeren Bruder Prinz Friedrieh CarL Sp.88-90: 
AusfOhrliche Hesprechungen der Werke von Wilhelrn Karl PRim von 
Isenburg "l\leine A.hnen" (von Wecken), W. Dersch, "Oberhessische 
lIeimatgcschichte" (\Vecken), W. Diehl, Ifassia sacra" II (HOtteroth). 

65. }~allliliengeschi chtli ches Such .. und Auzeigcnblatt. 1. Jahr
gang, Leipzig 1925. 

Herausgcgeben von den in Arbeitsgemeinschaft stehenden fa
milien- und wapperuHlndlichen \"ereinen. Dies Blatt bedeutet einen 
groJ3en Fortschritt auf dem Wege genealogiseher und familienge
schichtlicher Erkenntnis und eine erhebliche Ersparnis von dop
peltcr Arbeit und von Kostell. 1I0ffentlich werden sich die noch 
fehlenden Yereinigungen desselben Charakters auch noch anschlieBen. 
In den bis jctzt erschienenen Heften ist natiirlich auch Mancbes 
Gber Huser Gebiet, so erscheillcn H. u. die Namen Backe, Baehr, 
Betzold, v. Cornberg, v. Ditfmth, Ernst, FaHst, FehrenbE',l-g, Garthe, 
llartwig, HeHser, lloffmann, Hlipcden, Iffland, Ke1101', Liebric1i, Lyncker, 
Manger, MeckIJach, lIJentzer, Obser, Pestel, v. Schu.chten, v. Stock
hansen, Wallenstein. 

66. Hallischer Geneal ogischer Abend. E. V. MitteilulIgsb1att. 
l. Jahrgang, Halle 1925, 2. Jg. 1926. Nr. 1-2. 

In dem von K. Wcicke Zllsammengestellten "VerzeiclllliJ3 der 
anf der Hauptbibliothek der Franckischen Stiftungen ill Halle 
a. S. liegendcn Leichenpredigtcn" finden sieh viele anf l1essisehe 
Personen: Andreao (und Seharpf), Angelus, Backhausen, Barteld 

25· 
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(und Stuckrad), Becker, v. BeIJersheim, v. Berlepsch, Bermcrs]lausen, 
Bernhardi, Ulanckenhcim, Boncr, v. Buttlar, v. Can stein, Canssenius, 
Christ, Cracins, Cruciger, CUI'tins, v. Dauber, Dcichmann, Dexbach. 
\'. Dijrnberg, d'Orville, Du),sing, Gall, Graff, Grebe, .. Grol3e, Uaber~ 
korn, Ha01or, v. lIanau, lIast, HeiImanll, Henckel, Herdcnius, 
v. Uertingshausen, lIeusser, lfoltcrmann, lJulluius , Huxholtz , Keudel, 
Kornmann, Krug v. Nidda, v. Kunowitz, Leudell1'ad, Lincker, Lom
bard, Lotichius, Lucanus, v. Lyncker, AJai, v. d. ~[alsburg, Melo
singus, Meybaul1l, i\Jieg, MalleI', lIIotz, IlJilnch, ?lIurhard, Musaclls, 
Naurath, v. Neuhoff, Pauli, Pestel, Prick, Reyser. - In der Ahnen
tafel del' Geschwister Fabian erscheincn d.ie hess. Namen Bierschenk 
uud Bomhard in Wichmannshausen etc., DOlT, ElIer, Erdmann, 
Lauckhard. 

67. Der deutsche lIerol<1, 55. Jahrgang 192., 56. Jg. In5, 57. Jg. 
Nr. 1-6, 1.026. 

In 55 Nr. 4: "Die Wappcn def Deutschen Freistaaten", dabei 
auchAbbildung der Wappen van Bessen und Waldeck. Nr. 5: 
Wappenbllch der Domherren von Koln, d<Lfin Landgrafen zu Hessell, 
Grafen zu Eppsteill, Hanau , lsenburg, Rieneck, Seyn, Solms, Wal· 
deck. In 5 G Nr. 3: Bericht liber Vortrag von Kckule v. Stradonitz 
tiber Hanaucr Grahdenkmiiler (nach Suchier), Nr . .J-: Kekule v. Stra· 
donitz "Gber das Geschlecht Cornberg aus dem Stammc Philipps des 
UroBmutigen" (der Aufsatz bringt niehts NeLles). In Nr. 6: Zur 
Gescbichtc der Familie von \\'ietersheim. In Nr. 7-0: Frhr. v. 
Stackelbcrg, ,.Zur Abstammung Ulrichs von Hutten" (mit Stamm· 
tafe1}, unzureicbend and vielfach anfechtbar. - CloB, ,.Die Tartsche" 
(bei den Abbildungcn auch die schonc Tartsche aus der Elisabetl!· 
kirche in Mal'burg mit dem hcssiscbcn Wappen). - GraJ za Eulen· 
burg, ,,""icviel Familien von Plesse{n) gibt cs r" - In NI'. 10-12 
Kekule von Stradonitz, "Hcssen-Sa.voyen" (behllndelt die YermH.h· 
lung des Prinzen Philipp von Hessen mit der · Prinzessin )[afalda 
von Savoyell und frUhere Beziehungen der beiden Hanser). Dabei 
cin (nicht sehr erfreuliches) Ehewappen llessen·Savoyen. - Kekule 
v. Str., Besprechung der Stammtafeln dCf Schencken zu Schweins· 
berg. Tm J a h r g a n g 57, soweit er vorliegt, gleich in del' l. 
Nummer ~~r. v. Klocke, "Theodor lIgen und die Siegel· und Wappen
wissenschaft", die erste ausfUhrliche Wiirdigung des t friihcren 
Di.isseldorfer Archivdirektors, unseres Lalldsmanns, die mir vorge· 
kommcn ist. Als Beilage dieser J\'ummer zwei bunte Wappen (der hes· 
sischell Familien KUppert und Schucha.rd) aus dem Deutschen Gc· 
schlechterhnch. In 4--6 M. O. v. l{\ock "Elisabeth Wallenstein -
eine Ahnfrau Bismarcks", Yersuch, die Stammlltter der Familie v. 
Cornberg in Cassel genealogisch genauer festzulegen. - Macco, 
"Aus den Illtherischen Kir('hel1buchern Zll Fischbach {Rhi:ln)". 

G8. Jiilli sche F:tmilicn-ForschulIg, l\l itlcilungen ucr Gesellschaft 
fUr Jii.dische Familienforschung. Jahrgang I 1924/1!)25, Jahrg. \J 
192G ?ir. 1. 

Die erste Jiidische Zeitschrift del' Art, herausgegehen von dem 
auf genea logischem Gebiet schon seit Jahrell tiltigen Augenarzt Dr. 
Czellitzer in Berlin. Darin fUr Hesscn von gr6Bcrem Wert eine 
"Frankfurter JudensUittigkeitsliste vom Jahre 1802" von Erich Kli· 
bansky, die manche Ergii.nzullgen uud Berichtigungen Zll dem 

.I:"S tammbuch der Frankfurter Judcn" von Alexander Dictz bringt. 
6~. Matrikel del' Universitliten Marbllrg und Gie6ell. Du. fUr die 

Zeit von IG53 ab fiir die .Marbw·ger .Matrikel kein Namenverzeichnis 
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vorliegt und ebensowenig fUr die von GieJ3en, hat M. E. Ha b i c h t 
in Lucka handschriftlich cin alphabetisehes Personenverzeichnis der 
l\farhurger Matrikel fUr die Zeit von 1653-1880 und fUr die GieBener 
1\1atrikel von 1G07-1707 hcrgestellt. Es ware zu wUnsehen, daB 
die Register vielleieht ZUlU Universitatsjubilaulll 1027 hcrauskommen 
kOllnten. 

70. lUiUeiluugen del' Hess ischell familiengeschi chtlichen Yer
einiguug. Heft 1 und 2, Darmstadt 1925, 1926. 8°. 

71. "Nachrichten der Gesellsch'lft fUr Famili e ukullde in Kurhessell 
Illltl Waldeck. Nr. J-8, Cassel 1925, 1926. 8°. 

72. Waldeckische FamiUcllgeschichtliclie nmtter. Herausgegeben 
yon der Abteilung fUr Familienkunde des Geschiehtsvereins fur 
Waldeek und Pyrmont. 1. Jg. lIeft 1, Bad Wildungen 1925. 8°. 

Uberall bilden si ch lokale od er Stammesabzwei~ungen zur Pflege 
der Familiengeschichte, nachdom die "Zentralstclle' in Leipzig ihrell 
Hauptzweck erfiillt hat, in wciterell Kreisen sammclnd und anregend 
auf diesem Gebicte Zll wirken. In unserem Bezirk fanden sich zu
erst in Frankfurt die Freunde der familiengeschichtlichen Forsehung 
zusammen, ihllen folgten die Darmstadter, dann noch in demselben 
Jahre die Kurhessen, darallf die WaJdeeker. AlJe diose Gmppen 
miissen sieh im Interesse der Sache freundnachbarlich zneinander 
eillsteUen und sich gegcnseitig untorstiitzen, denn ihr Arbeitsgebiet 
ist im wesentliehen dasseIbe oder wenigstens streckenweise das 
gleiche. Die beiden bis jetzt ersehienenen Hefte. der J) a r m s t a d t e r 
Ve r c i n i g u ng haben an wertvollem Material neben kleineren Mit
teilllngen Schiifer'sehc lInd Praetorius'sche AhneolisLen mit einer 
FOlie VOll mcrkwUrdigen Familienbeziehungell, fcrner einen Aufsatz 
von C. Knetsch liber die im Oberhessisehen vielfaeh hervorgetre~ 
tone Familie Sinold genannt Schlitz. -- Die k ur h e s si s ch en N ae h
l" i ch ten sind bisher vielleicht etwas vielseitigcr. Neben Aufsatzen 
tiber einzelne Person en und Familien von Langen, Wepler, von 
Tschudi, Filrer .!.lus der Feder von v. Gebhardt, Wo ringer und Fiil"er 
erscheint eine Ubersicht liber das Stadtarchiv von Ncukirchen (von 
\Verner Panlmann) und ein Aufsatz "Unsiehere Waldecker MiliUir
pflichtige im Jahre 1812" (von Wilhelm Paulmann). - Die Wal
deckischen Bliitter enlhalten einen Aufsatz von lIerwig Uber 
die Waldeekische Familie GicseckeLl mit vier schonen Familienbil
dern und die Lebensbeschreibung des Adolf Ludwig Christoph G,~
bert von Pfeifer. ErwUnscht wiire, wenn auf dem Titelblatt der 
SchiJd mit deru Waldeckischen Stern Lesser dargestellt wUrde, die 
Straltlen des Sterns sind von gleicher Liinge, die Form des Schildes 
hat daranf keinen EinflnB. - Alien 3 Vereinignngen als Heraus
geIJern der 3 Zeitschriften ist zu wiinschen, daB sic dancrnd an 
.Mitgliederzahl wachscn und mit ihren Bestrebungell vollen Erfolg 
haben. 

78. MitteiIungcn {lcr Westdeutscllen 6esellschaft fiir Familicn
knn,I.. Band Ill, lIeft 10, 1924, Band IV, Heft 1-8, 1924/26. 

In lIT, 10: "Ans der Matrikel der UniverslhLt Mainz WOO bis 
1738" (Auszuge liber die Familien Hartmann, Cram, Senftleben); ill 
1\', 1 in dcm Aufsatz von v. Oidtman, " Wappell und altere Genea
logic dcr Herren von Vlattell" auf Spaltc 12 Wcrtvolles zur Genea
logic und Heraldik der Hcrren van ltter: des 1357 t Heineruann 
v. ltter Frau lIIargaretha eine Toehter des Heinrich von Dollendorf 
genannt v. Lewenberg. Spalte 31: Kaminsturz von lUGS u. a. niit 
v. Hatzfeldschem Wappcn in Koln. Spalte 3-1/35: v. Dalwigksche 
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Nachrichten aus CampI. In lV, 2 "Ein almdemisches Stammbuch 
des Dr. Franz Wesener" aus den Jahren lSQ-2-180J, darin hes
sische Namen: v. Boynebllrg, Krug v. Nidd,t, Riedese\, Ysenburg. 
IV, 4: v. Oidtman, " Del' Conspectus Historiae Xassauiensis des An
ton Ulrich v. Erath, cine Hauptquellc fUr Familienforschung in 
Nassauischen Landeu". 1\" G: Rotscheidt, " RheinHinder an der 
Universitat GieBcll", JY, 7: v. Oidtman, "Die iiltesten bliihendcn 
Geschlechter del' preuBischcn Rheinprovinz" (dabei die Ciimmcrer 
von Worms, Reichsfreiherren von und zu Dalberg, die Reichsgrafen 
und FUrstell v. Hatzfeld-Wildenburg, die Wolff gen. Metternich). -
Knetsch, "Der Grabstein des Jacobus Rempell in Bonn" (desscn 
Mutter dem Wappen nach eine naturliche Tochtcr aus dem H~tuse 
Hessen, etwa des Erzbischofs Hermann ZLl CoIn, gewesen sein muB). 
1\" 8: Uesprechung des Buchs von Wagner, "Coblenz-Ehrenbrcit
stein" (da,rin unter vielen anderen Familiennachrichten auch dcren 
uber die v. Trott). 

74. ] Iitt eilungen des R oland, 9. Jahrgang 1924, 10. Jg. 1925, 11. 
Jg. 1926 Nr. 1- 3. 

In .1924 Nr. 7~8 Seitc 27 ilesprechllng von A. Stoll, "Del' 
.Maler Johann Friedrich August Tischbein" von Butte. S. 29 l\lit
teil ung Liber die Familie Hauke (Grllfin Julie Hnuke, verm1ih lte 
Battenberg). Nr. 9 Beitrag zur Geschichte · der Familie Ritters
]lausen, Nr. 11 S. 46 ru .. ehivalien u. a. liber die von Breidenbaeh 
gen. Brcidenstein im SehloB Schweinsburg bei Crimmitsehau. Nr. 12 
zwcito Hessiseho Nummer, darin N"achrichten iiber die Familie Starnm, 
Kasse]cr Familiengeschichtlicho Quellen (von Pau]mann), Glocken
giefieri'ullIiJie Ulricb in Hessen (von Schoof) , "Streifzugbeute" aus 
Bischhausen und Eschwege (Stuck), Besprechnngell von Knetsch, 
"Gedenkbuch auf Gustav Freiherrn Schenk zu Schweinsberg", 
Becker, "Die Riedesel zu Eisenbach", Hanu I, Herrmann, "Heimat
und Stammbuch der FamiJie Herrmann", vom Berg, ,.BeitrUge ZUl" 

Gesehichte der Familie CUltius" (von Butte). 1925 NI. 1: Ein
wanderer in Kassel aus heute nicht reichszugehorigen Gebieten" 
(Paulmann), Nr. 3: "Streifzllgbeute" aus Eschwege, Frieda, Greben
stein (Stuck), Nr. 4: "Namenverzeichnis der Blirgermeister und Rats
personen der Stadt Cassel 1500- 1650" (von Habicht nach Sttilzel 
und Gundlach, mit manchen Fehlern), Nr. 5-6: "Verzeichnis der 
in der Rolandbiicherei vorhandenen Sippenzeitschriftell (darin man
ches Hessische: Bicker, Clotz , Grimm, lIornschueh, Knodt, Lucius, 
)'Ierck, NeuschMfel', Schoner, 8pie.l3, Stuck, Weckerling, Wolf). Be
sprechung von Berghoeffer, "Meyer Amschel Rothschild" (Sutte) und 
Yeit, "i\lainzer Domherren vom Ende des 16. bis Zl1m Ausgange 
des 18. Jahrhunderts, in Leben , Haus llnd Habe", 1924 (Butte). 
Auf Seite 47 Erwiihnung eines ).Iarburger v. Posersehen Stamm
buchs 1617-1620. S. 53 Puu.lmann "Die franzosisehell Lalldkolo
nien in Hessen (dankenswerte Zusammenstel1ung der Namen der 
Emigral1ten). S. 82 Bericht iiber den gemeinsamen Familienta.g der 
Familicn Ziilch und Schallb in Marburg am 3. und 4. Oktober 1025. 
In 192(; Nr. 3 Gelder, "Die pharmazeutische Fachliteratur als Quelle 
fOr die familiengesehichtliche Forschung" (durin u. u. uie Apothekcll 
in Hanau, Wet.zlar, lIofgeismar, Wildungen, Fulda, lIomburg v. d. 
H ., Darmstadt, Frankfurt a. M. behandelt). 

75. ] Iil tc ilungen der Zent ral s j·eUe fiir tl e utsch e P er son en- IIlItl 
Famili ellgeschichte, 28. Haft: Yerzeichnis der Neubiirger 
der Stadt Frankfurt a. O. von 1580~1699nach dem iiltestcn 
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Blirgerbuch zusammengestellt yon Peter vo n Gc h h a r d t, Leipzig 
ID:?I. 2!). lIeft: Familicngeschichtliche Bibliogr,lphic 
,Jg. UJ:2I, bearheitet von Dr. Friedrich Wecken, Leipzig l!l;?;,. 
!H. IIcft: cbcnso .Ig. l!i:!:? , Leipzig U):2;). 

Die drei !refte sind sehr willkommell. lInter den Frankfurter 
~cubiirgern findcn sich folgellde Jfessen: Reinholt Engelbrecht aus 
Gilsll Jljl.il, Ciriacus IIclmrich aus Rotenburg W'2/J, Hans Klihler 
aus C'assel it.)!)(), Hans Lutzc aus Allendorf a. d. Lumda W78, 
~Iarcus Mause aus Schlitz jfj!J(i, .Hans Odellwaldt aus Sch litz 1fj71, 
Ibns Schmid, Eiscnkramer aus Schmalkaldcll Lt) 11.). - Die Bibiio· 
graphic, die nur die Erscheinllngen YOIl I !r21 ulld UJ1-2 enthUIt, ist 
zu begriiBcn: dabei sollle mall aher dell vorHiulig wrlickgestellten 
grollcn Plan einer allgcmcincn famiiiengeschichtlichcll Bibliographic 
nicht aufgeben, sondcrn moglichst mit lIilfe <lller Ueschichts- lInd 
famili engcschichtlichell rcreine, krliftig fijrdenI. Unter den 831) nnd 
1;)17 aufgeziihlten ~UJllmcrn dieser zwei Jahrgiinge ist natiirlich 
uuch viel Hcssisches, in del' Obersicht der Gesehichte einzelner Fa
milicn erscheinen u. a. die Xamen: .\chenbach , Bicker, Y. Biedell
fcld, Bindernagei, v. B1i.icher, v. Bucher, Buff, Buirette, v. Buttlur, 
v. Cul£'llbcrg, Cheiills, Clelllm v. llohenberg, Y. Cochcnhausen, Cur
tillS, y, Dalwigk, Ellcnberger, Eiwert, \'. Eppstcin, Y. Falkenbcrg, 
de Famars, du Fay, Y. (leyso, Gontard, Gotthelft. Grimmel, v. Han
stein, Grafen v. Hanall , Hartnack, \'.lIeeringen, Landgrafen zu Hessen, 
v. Jiohenberg, IIlipcden, JllIth , Kammerer v. Worms, I{uodt, tucius, 
jlartin, :'Irerck, de Xeuf\'ille, Ncuschiiffer, ~i('bcrgall, Orth, Bode, 
v. i{ohden, Schufer, ~cheibler, Schleiermacher, Schlcmmer, SchollC'r, 
Scriba, Seeiig, Soldan, Spiell, Stuck, v. rirmondt, \Yeckeriing, 
\Yelcker, v. Wenix. 

76. Zeitschrift fill" Ku1turgeschichtliche uud Uiologische :Familicll· 
kUJI(le. Herausgeber Willy lIornschuch. 1. Jahrgang, NUrnberg 1921, 
vom ·2. Jahrgang ab unter dem Tite1: Aultur lInd Lebell, W:25. 
3. Jg. 1926. Xr. 1· ·2. 

In dieser recht wertvollen neuen genealogischen Zeitschrift, die 
aJs WeiterWhrung def eingegangenen Xachrichten der Familie Horn. 
schuch anzusehen ist, aber einen erheblich weiteren Jlorizont hat, 
\'crstreut manches lIessische, z. B. 1 Seite 35: Shkatsarchiv in Wctziar, 
If Seite 49: Gescllschuft fUr Familicr..lwnde in I{urhessen und Wa1deck, 
Seite 58: Familientage Klotz und Lucins. S.237 -210 Dotter, "Als· 
felder Familicnwappen" (mit Abbildungen). S. 240-242 Strack, 
.,lfcssische Familiengeschichtsquellen <lUS der Zeit des drei6igjiihrigen 
Krieges", S. 273 Elwertscher und Romheldschcr Fumilientug. S.279 
Butte, Besprechung des Werks "on Berghoef£cr, .,:'.Ieyer Amschel 
Hothschild, der Grlinder des Rothschildschen Ballkhauses". Ani 
S. Sll und 312 weeden eine Anzahl ehemals hcssischcr Familiell 
ill der Pfulz aufgezahlt. S. 403-409 Knetsch, ,. rerlorcner Adci" 
(behandcit die biirgerlichcn Zweige dee adeligcn Familien v. Hornumb 
(ode I' v. Horn) lU1d v. Wenckstern (Winckelstern) in Ilessen}. III S. Hi ff. 
POllllllern in anderen dcutschen Landschaften (Christiani in Marburg 
t1nd GieBeIl, Ludovici in Giellell). 

In den beigegebenen .. ,\!iucllrcihell ailS allell deubchen Gaucn" 
lIeft 1 -3, HlZ5: Die Ahneutafel des Grafen WoHgang von Schlitz 
gcnannt \'. Gortz nnd von Wrisberg (geb. 18&1), II cssisches anch ill 
den v. lIugo'schen uod v. Groddeck'schen Ahllelltafein. III der 
'2. Beiiage, dem .,l.exikoll deut!'cher FllIlIilicu" 2. Jg. ]left 1 -'1, 
1V25 u. R. die Thcologen-Familie llacke <lUS deln Waldeckischen ulld 
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die nassullischc F<lmilie Schott in Nassau und dm Wetterau, unch 
Hanau, Schotten, ferner Wunderlich ans 13iedenkopf. 

77. Zeitschrift del' ZeutraJstelle nil' Nie41ersiichsische Fumiliell
geschichte, Hnmburg, Jahrgang J-Vn, 1910-1£125. 

In IV. 10-12: Stammbuch Versmann 1'792-1799, darin hessische 
Namen: von Eschwege, Follenius, Fulda, von lIanstein, Kuntze, 
Lemke, Pawus, Romhild, Schonemann, Thorey. In VI, 7-9: Familie 
Hittershauscn, 10-12: Bcricht tiber vier von Edward Schroder in 
Hamburg gchaltcne Vortdge "Delltsche Taufnamen;'. In VII, 1:
"Die Pastorcn des Kehding-Ostenschen Kirchkreises" (Bremen), dar
unter Pfarrer Johann Hoffmallll in Biitzfleht (162£1-1690), aus dcm 
Stift Fulda gebUrtig, Pfanol' Elias Brokel in Krautsand (1708- l755) 
aus Blickcrshansen, Vikar Nikolaus Jbag in Ballje (t 1584) au~ 
Marimrg. Jll \"11, 5: Paullllann "l\Tiedel'sachsische Zuwanderer in 
Kassel (nach dem Casscler BUrgcrbuch). In 12: v. Bothmer "Der 
Schaferknecht Meyer und sein Gcschlechf' (Kord }feyer aus Segel
horst bei lfessisch-Oldendorf, Vater des spateren Generalmajors 
Johann Anton von lVfeyhern). 

78. Wes1fiUisches .I\delsbIatt! Monatsblatt def Vereinigten 
westHilischen Adelsarchive. 1. Jg.1924, 2. Jg. 1925. 

Vom Archivdirektor Dr. Glasmeier in Velen in vorziiglichcr Weise 
rcdigierte Zeitschrift mit sehr wertvollen und aufschlufireichen Arbeiten 
des Hel'ausgebcrs und seiner Kollegen, in den spli.teren Heften be
sonders auch des fIilhcren Archivdirektors Philippi in MUnster und 
des Oberarchivars Friedrich von Klocke, zur Geschichte des west
fiilischen Adels. Itn westfiilisch-hessischen Grenzgebiet Hillt naWrlich 
auch tnanches fUr Hessen ab, die Ahnentafel des wesWLlischen Ober
prasidenten Ludwig Freiherrn Vincke (i774-l844) von Friedrich 
von Klocke weist auf del' Seite der Jl,rutter, J~ouise Sophie von Buttlal' 
(1739-1806), bis zu deren UrgroBeltern nul' Angehorige lIessischel' 
Geschlechter auf, es sind die von Buttlar, HlJnd von Ki!iChberg, 
Riedesel zu Eisenbach, Dicde zum Fiirstenstein, von Urff, von Gils-a:, 
Schenck zu Schweinsberg und Milchling von ScJlonstadt. Vincke 
ist eine ulllfangreiche, allBerordentlich reizvolle und interessante 
besondere Nummer gewidmet. In einer Obersicht liber das Archiv 
der Freiherren von Brakel zu Welda findet man neben vjelen anderen 
wa,ldeckischcn und hessischen StLicken l1verschiedene geheime Corres
pondence und Nachrichten, wie des Herrn Erbprinzen von Hessen
Ca-ssel Durchlaucht die katholische Religion angenommen (1755) llllCI 

wie manihm ex odio religionis auI allen Seitcn zugesetzet habe". 
79. Wappellbuch der Studt Basel. H. Teil, 1.-3. Folge. Untcr 

den Auspizien der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft in 
Basel herausgegeben, Genealogischer Teil von Dr. Aug. Bur c k
hardt und Dr. Arn. Lotz, heraldischer Teil W. R Staehelin, 
Zeichnungcll C. Roschet. Basel 1824/l925). 8°, 

WUrdige Fortsetzung des I. Teils. :Mittlerweile ist am 25. Ja
Huar 1925 !eider der feine heraldische Kiinstlcr Carl Roschct ge
storbCll (Kachrui Staehelins auf 1hn im Schweizer Archiv fUr lIc
raldik Jahrgang 39, 1925, NI. 1, S. 47-48). Alii den 150 rale!n 
kOllllllcn gelegentlich Namen von .F'amilien vor, die auch Beziehun
gen zu unscrem Gebiet haben, wie Bernoulli, Fasch, Passavant, 
Preiswerck, Schonauer. Der Stammvater del' Baseler Buchdrucker
familie Froben, zu del' auch dcr 1675 bei Fehrbellin gefallcne kur
brandenburgische Stallmeister Emanuel Froben gehort, Johann Fro
ben, 1St 1490 aus selner Heimatstadt, dem fuldischen, hcute bay-
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rischen Hal1ullclburg, nach Basel cingewandert. Auf dC'r Stammtafel 
Botmann erscheint dC'r beriihmte Humanist Professor 1"ral1\,ois Ho
loman (1524.--15BU), mit dem Landgraf \Vilhelm 1\'. ill wissenschaft
lichem Briefwechsel stand. Johann Jacob Grasser, rrarrer zu Beil
stein nnd Inspektor del' Grafschuft Dietz, wire! als nach 1G58 -r all
gegeben, er lebtC' Bach lG72. Ein mit den Malapert und dll Fay 
verschw~i-gerter Zwcig del' Le Grand lebte im 17. und 18. Jahrhun
dert in Frankfurt. Die auf 2 Tureln behandelte Familie von der 
Miihl war lunge im :\'assauischen ansiissig (Herborn, Dietz, Beilstein, 
Dauborn), cin Zwcig auch ill Hl.lnau. 

80. )litteilungsbllHter d e r Falllilie nacke. L. .Jahrgang, XI'. 1-4, 
Pyritz 1 H25. 2°. 

Ein Backescher Familicnverhand ist 1D24 gC'grnndet. Der al
teste !Jis jetzt !Jekannte Stammvater des houte weitn'rbreiteten Ge· 
schlechts 1St Ilenrich Backe, Hi.irg('r zu Landau im \\'aldeckischen, 
lG1G-l676, vermtihlt 1G43 mit Catharina Dwiidekl'n, dcrcn Sohn 
Christaph Backe, 1G..f4-171O, Pfaner in Braullsen llnd Ellering
hallsen, vermahlt !f.'{)9 mit Annll Catharina, Georg 'I'wistcns Tochter, 
del' rrstc einer Jangen Roihe von 1'heologen war. Aur3er in anderen 
GC'genden Deutschlands kommt I.lnch in Hessen, so in \'eekerhagen 
uud Oberiistiugen. im 18. Jahrhundert del' Xame Hacke vor. Ans 
dem Waldeckischen Archive (im Slaatsarchiv ;\Iarburg) wird no eh 
viel l\latcrial libel' die Familie aueh aus weit alterer Zcit zu heben 
sein, sehon 1394 Icbte ein I'farrcr Rodolfus Bake ill Goddelsheim 
und in Land<'llI erschcint der Name bcrcits 1M)1. 

Ht. mckersche ~nchrichton, 4. Jahrgang, 192-1. 
In NI'. 13-\.5 archivalische Nachrichten libel' die l~icker in 

Ncustadt, in Ne W libel' Bicker in Alsfeld, lfersfeld, ~fctrblUg, 
Neustadt. 

82. nHitt c r ZUl" 6cschichte des JlulIses Clemlll (Darmstadt 1924), 2°. 
Der Titel dos (\'00 Or. LlIdwig Clomm, Archivusscssor in Darm

stadt, herausgcgebC'ncn) Works ist irrefiihrond, cs sind ohne wei
teren Text nul' 7 ausfiihrliche Stammtafeln cincs schon 1367 in 
Usingcn urkundlich erscheinenden Geschlechts, dessell Genealogie 
fortlaufcnd etwa scit 1450 gegeben wird. Sp1ltol' kommt das Ge
sch!ccht aus dOtH Nassauischon nach Oborhessen, von cia nach Frank
rurt linO. l\fannheirn, ('in Zwoig ist vom Grollherzog van lIessen 1912 
unter dcm Namcn Clemm von Hohenbcrg geadelt worden. Das 
SchultheiBen- und Hentmoisteramt nul dem G1eiberg el'bt sich im 
itj. und 17. Jahrhundcrt durch ..f Generationen in der FamiJie fort. 
\'on bekanoteren Fl.lmiliennamen erscheinen: Bassermann, DFaudt, 
Fabricius, v. Grolman, lIeyer, Klingelhoffer, Oclls v. Ochsensteio, 
Pampo, Pfeiffer, Seipp, Stockhansen, Thomae. 

fill. Xachrichten atlS der Famllie {,Jotz, Xr. l-2, i)armstadt 1!)')5 
und HJ~{i. Neue Zeitschrift fiir die in einem Falllilicllverband zu
sammcngeschlossenen N<'IChkollllllen des Biirgermeisters Zll Wetzlar 
Auton Clotz, desscn Wappcnpetschaft von J571i lloeh in del' Familie 
crhalten ist. Antons ~ohne Johanll (-r 1588) unci Sicgfrird sind aIs 
hessist.:he Kanzler bekuunt. "Die Gcschichte unserer Familie" von 
Adolf Clotz brillgt manches Intcrcssantc seit 13!IO. 

8-~. VOIl! Uerg, Carl, llcifrlige ZlIl' 6eschichte d or }~a mili e ('urtiu~. 
Diissrldorf 1!)-28. 4°. Rehr seh6n ,Ltlsgestnttctcs Wcrk. Icider aber 
trotz dem weiten nruek nniibersiehtlich, anch dem lnhalt l1ach nn
gleichmaBig. Die aus Brcmcn stamlUcude Familie hal yon 1007 ab 



394 A. Besprcchungen nod Nachweise. 

etwa 100 Jahre in Hessen gewohnt, zlluachst in Cassel. JIervor
ragellde Personlichkeiten sind u. a. der Rcktor der Casseler Stadt
SChlllc llnd spa.tere Pfnrrer zu Marburg Sebastian Curtins ( L620-
JLi84) lInd des son Schwilger, del' aus llarken gcilUrtigc Pfurrer ZlI 

Danzig Johanncs Oaesar ( t6t<t-~H)53) unci def Cassaler Hofpredigel' 
Conrad Lucanus {16:2-1-1660}, Henrich Kurtz (1627-HiS-») war 
Notal', iJuch Blirgermcister in Eschwege, .Johallllcs Curtins ( l63fi-
1704) PfalTer in Balhorn, Nico]aus Christoph Curtius (lG5l-l688) 
Metropolitan in Felsberg. ,"on hessischen Familicn, die si ch mit 
den Curtin5 verschwiigert haben, scion gcnannt: Biskamp, Rrcn!, 
Caesar, Heinius. Klaute, Lucanus, Rilbcllkonig, Schuchard, \\Tachs. 
Einc Stammtafel der Waldeckischen Familie Pilgrim (sait 1588) ist 
dem Buche beigegeben. Am wcrtvoJistcn in dcm Werk ist die im 
Anhang gebrachte Biographie des Friedrich Wilhclm Curtius (178~ 
-18li2) aus der Feder seines Enkels des Professors 'l'heodor Curtius 
in IIcidel berg. 

85. NnchrichtellblaU dor Freihe l'ren nlld H erl'cn Y OII Hitfurth. 
Herausgegebcn vom Gcschlechts,"erband v. ])jtfllrth (E. V.) ~r.l, 19'-25. 

Schriftleitcr ist der Yorsitzcnde der'" 1925 begrlindctcn Gesell
schaft fiir Familienkl1nde in Kurhcssen und Waldeck RegiefLUlgsrat 
Hans Kurt v. D. in Cassel. Diese erste Nummer der neuen Fa
miJienzeitschrjft ist inhaltreich und nicht nur fUr das Geschlecht, 
sondern auch fUr die AlIgemeinheit interessant. Antler anderen 
Aufsatzen entMilt sie cinen geschichtJichen Oberblick Gber die Fa
milie v. D. mit anhangender umfangreicher Stamllltafel, ferner die 
Ahnentafel zu 128 Ahnen der um 1740 geborenen beiden BegrUnder 
del' Aste Llibrassell und Dankersen del' 2. Linie des Geschlechts 
v. D., die in der Mehrzahl niedersachsische, aber <luch viele hes
sische Geschlechter cntha.Jt (v. Amelunxen, v. Boyneburg, v. Bu
seck, v. Falcken, v. d . Malsburg , v. Mauchenheim genannt Bech
tolsheim, Ran zn Holzhausen, Schutzbar gen. Milchling, v. Trohc, 
v. Windhansen, v. Woliskehl), in der namentlich ab er auch durch 
cine Versehwagerung dee v. Ditfurth mit den v. Cornberg deren 
Stammvater Landgmf Wilhelm IV. van Hessen in def oheesten Reihe 
erscheint. AlIgemein interessant und sehr lehrreich ist dee Aufsatz 
"Unscee Abstammung von den Karelingcrn", die allf 3 (van vielen) 
Wegen zu Karl dcm GroBen fiihrt. 

86. U eitriige zur Geschicht c dcr Famili c Hc nkel, anf Grund des 
"Stammbaum der Henkel 1470-1912 l\1anuskript von C. Adolf 
Stattmann Stuttgart UH2" , hearbeitet von Carl vom Berg, 
DlisseJdorf 1924. GroB 2 o. 

Dies sehr pr1lchtig allsgestattcte Werk mit schonen Lichtdrnck
ansichten aus Wallau bringt naeh dankenswerten ortsgeschichtlichen 
Nachrichten liber den Breidenbacher Grund uod Wallau die Genealogic 
eines bis ins 15. Jahrhundert zurlickreichenden Bauerngeschlechts 
aus WaUaa illl hessischcn Hiuterland, das sich in neucrer Zeit Ilach 
Diisseldorf und Elberfcld vcrzweigt hat. Die bedcutendste Pcrsonlich
keit ist der 1848 in Vohl geborene KOlllmcrzienrat Fritz Henkcl , 
Griinder der Firma Hcnkcl & Co. Diisseldorf (Fabrikation von Bleich
soua, Wasserglas, Persil ). Das in farbiger Tafel beigegebene WapPcll 
steht der bekannteren hessischeo Familie 1 [enkel ZU , der dee Casseler 
BUrgermeister und der Henkel dee Yerfassungskampfe angehoren. 
Die Wallauer Familie Henkel hat nie ein Wappen besessell. 
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87. Fritz H errmaull (Archivrat in Dannstadt), He i m a t- un d 
Sta,mmbuch del' Familie Herrmann au s Schwa,nhcim 
an der BergstraBc. Darmstadt 1924-. 

Glilckliche Vereinigung cines Stammbuchos einer kleillcll, nicht 
viol horvorgetretencn Ihwcrnfamilie mit einclll "J-loimatbuch, das die 
Gcschichtc des Jleirniltdorfs daruietet und datllit den Rahmen aufzeigt, 
in wclchem sich das Lcben del' VOl'fahren abgespielt hat", Inhaltllch 
aullerordentlich reiches und durch seine historischen llnd kultur
gcschichtlichen AusfUhrungen sehr wertvolles Buch, das weit iibcr 
den lokalgeschichtlichen Rahmen hinausgreiIt. UntoI' den Geistlichen 
Schwanheims auch ein Casselaner Johann Rolller (t 1621), dessen 
Lebensbeschreibung ebenso wie die der anderen Pfarrcr gegeben wird . 

88. Nachl'ichten tI er F'lInilien Hornschuch, Hornschuh uud )[orn
SChll, 2. Jahrgang, lD24, Heft 1- 16. 

Jm Jetzten 1Ieft diesel' inhaltreichen Familienzeitschrift, die in 
diesel"F'orm nicbt mehr erscheint, soodernin del" Zeitschrift "Kultur 
und Leben" aufgegangcll ist, steht ein Aufsatz des Pfarrers \Vessel 
BbcI' Oberlistingen ill Hessell. 

S!l W i I he I m K a riP r i n z \'on l scllbnrg, "Jleinc A.llnen", A h n e n
taie i nebst Hegister und Quellennachwei s en. Leipzig, 
Degcner &; Co. , 1925. Cr. 2 °. 

Vor 10 Jahren habe ich in diesel" Zeitschrift (Zschr. f. h. G. Bd. 49, 
1916, S. 273~275) Wilhelm Heinrich H am m an 11 s 1918 erschienene 
l1Ahnentafel Seiner Durchlaucht des Prinzen \\'ilhelm Karl von Isen
burg zu 4096 Ahnen" besprochen, inzwischen ist der p rinzliche 
Probant, der allem Anschcin nach aLd dem besten Wege ist, in die 
Heihe unserer ersten Gcncalogcn zu treten , hcrangewachsen, hat 
selbst Hand an das Werk seines Lehrers gclegt, die Grundmauern 
des Baues erheblich verstarkt und das schon stattliche Gebi.iude 
noch um ein m;lchtiges Stockwerk erhoht. Das Werk, das die Ahnen 
des - Prinzen bis zur 14. Heihe, also in del' obersten Reihe 8192 im 
15. oder 16. Jahrhnndert geborene Person en , umfaBt, und auf alien 
14 Reihen insgesamt 16383 Personen enthalt, imponiert schon au13erlich 
dill·ch seinen Umfang und seine Ausstattung, die darin geleistete 
quellenmafiige Arbeit aber ist kaum abzuschlitzen, das Werk wird 
fUr aIle Zeiten und fUr jede Art von genealqgischer Forschung vor
bildlich und von hochstem Wert sein. Vber die Bedeutung jeder 
Ahnentafel und namentlich einer so umfangreichen, auf der die 
meisten Personlichkeiten ihrcm Wesen und Wert nach in dm Ge
schichte genau charakterisiert sind oder bestimmt werden konnen, 
"in historischer, philosophischer, medizinischer, biologischer und 
soziologischer Hinsicht" und liber "die Probleme der verschiedenen 
Blutmischungen vom Bauer bis ZUlli Kaiser, die der \rererbung und 
Auslese, sowie die soziale Struktur einer Ahnenschaft und die 
mannigfachen historis.chen Momente" iiufiert sich Prinz Isenburg, 
del" inzwischen auch an anderer Stelle damn gegangen ist, die eine 
oder anderc der ihm vorgekommenen schwierigcn Fragen zu beant
worten oder del' U)sung ni~her zu bringcn, im Vorwort. Der L Teil 
umfaBt 129 'l'afeln ZLl je 64 Ahnen in durchlaufender BezifIerung, 
del" 2. Teil enthliIt ein ausfiihrliches Register und die Qucllennachweise, 
sowie verschiedene sehr interessante statistische Angaben. ~ DaB 
das Werk hier angezeigt werden muB, findet abgesehen von seiner 
alJgemeinen Bedeutung seine llcgriindLUlg darin , daB die Isenburger 
eins der [Hesten und beriihmtesten, seit vielen Jahrhllnderten auf 
hessischem Grund und Bodcn sitzenden Dynastengeschlethter sind, 
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und daB naHirlich neben vielen anderen hessischen Gcschlechtern 
an ch das Hans Brabant auBerordentlich haufig unte r den Isenbur
gischen Ahnen erscheint (Landgmf Philipp del' GroBmiHige al]cin 
175 mal l). Anf Einzelheiten kann hie r nicht cingcgangen werden, 
ieh verweise auf meine oben genanllte Besprechung im Band 49 
del' Zschr. f. h. G. 

HO. Nachrichten tl es J. P. M.lrtill schen Famili cnverbamlcs E. V. 
Heft 3-5, 1924 und 199:5. Darin u. a. ein schoncr Aufsatz von 
El.1a Gonnermann, "Drei Stammiitter der Familie Martin" (Christine 
Elisabeth Ungcwitter, Maria .Margareth,\ Ihringk und Sabine Lucie 
StUckrad), und der Beginn der Sclbsthiographic des Metropolitans 
Zll R omberg Johann Christian Martin (1744-1811), ferner ein Aui
satz van C. K. "Von Ahnentafeln" mit hesonderer Berucksichtigung 
der Ahnentafel des Studienrats Ernst Martin in Marburg und Hin
weis auf die Abstammung del' Familie Stiickrad Yom Hause Brabant. 

D1. fritz Herrm:mn, Johann Heinrich Mer c ks Ahnentafel, 
Darmstadt 1924 (Sonderabdruck ailS der Uerckschen Familienzeit
schrift). Mit einer sehr feinen bunten Wiedergabe eines Gemaldes 
des Kriegsrats Johann Heinrich Merck (1741-17D1). Die bis zu 
der Reihe der 6J Ahnen hinaufgefilhrte Ahnentafel weist sehon in 
der l6er Reihe einige Lueken auf, die sieh dann raseh vergroBem. 
AuBer frankischen und thiiringischen Familien erscheinen cinige 
Darmstadter und viele oberhessische in Alsfeld, 13utzbach, GieBen, 
Herchenhain, Lollar, Schotteo, Wetzlar, Wingershausen; besonders 
interessant siud die Greineisen, die liber die Geude (Gudenus) und 
Grebe auf die ~larburger Familic Orth zurliekflihren. Eine beige
gebene Ubersiehtstafcl zeigt die B1utsgemeinsehaft Mercks mit 
Goethe, gemeinsamer Stammvater ist Ludwig O1'th, Hentmeister in 
Marhurg, t 1524. 

92. M. v.Rauch, Die Heilbranner Kauf-llndRI.l,tshe r ren
f it m i lie Orth, Sonderabdruck aus der Zeitschrift des llistorischen 
Vereins zu Heilbrol1n. Heft 15, 1925. 

Auf diese schone illonographie llloehte ieh hier hinweisen, wenn 
sieh aueh die Hal1ptgesebiehte des Gesehlechts in Heilbrann abge
sp ielt hat. Der Stammvater stammt aus unserem Gebiete, es ist 
del' Schoffe Henn Orth im Gericht zu Langenselbold in der 2. Hlllfte 
des 15. Jahrhunderts: Sein in HUttengesaB bei Langenselbold go
borner Sohn Peter Orth (t 1509) verpflanzte das Geschlecht nach 
Frankfurt, wo es 1G26 erlaschen ist, ein Sohn Johannes wurde der 
Griinder der bis 1915 in Heilbrann ansassig geblicbencll Linie. Noch 
manche hanauische Imd hessisehe Bcziehungen lassen sieh fest
stellen: mit dem bekannten oberhessisehen Gesehleeht Orth aber 
ist eine Verwandtsehaft nieht naehzuweisen und aueh nicht anzu
nehmen. 

D3. D r. ' Valther P feilsticker " JHe PfeiIs t.i cker , ein Versueh 
ihrer H andwerks- und Familiengeschichte" (in den 
R1attern fiir WUrttembergisehe Familienkunde, 5./6. Heft, Jllli bis 
Oktober la24). 

Darin manches Hessische: Pfeilsticker in Darmstadt, Butzbach, 
Lichtenberg, Cronberg, dann in Vernawahlshausen, Otkershausen, 
Corbach. 

D4. Die Riedesel zu Ei sellbach. Geschichte des Gesehleehts dor 
Ricdesel Freiherrn zu Eisenbaeh Erbmarschalle zu Hessen. Im 
Allftrage der SamUamilie verfaBt van Dr. Eduard Edwin Deck e r. 
Zweiter Band. Hiedeselisehes Urkundcnbuch 1200 bis 1500. 0(1-
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drnckt bei Wilh. Gerstung in Offenbach a.:M. 1024. Aus1. fUr den 
I3uchhandel durch N. G. Elwert, Marburg. [VI], 524 S. 

Schon nach Jahrcsfrist konnte dieser Urkundenband dem dar
steHcnden Teil (vg1. Zschr. f. h. G. 54, 54a f.) in gleichem Gewand 
und gntclll Druck Iolgcn. Ttn Vorwort gedenkt der Bearbeiter 
del' Verdienste des .... am W. Oktober 1924 verstorbcncn ErbmarschaUs 
Dr. Ludwig Hermann Gg. Berthold Konrad Riedescl. Der Band 
enthUlt die urkundlichen Belege zum ersten Hand, aber auch die 
Urklluden des freiherrlicheu Samtarchives, welche si ch allf solche 
Familicn beziehen, die von den Hiedeseln bem'bt worden sind, z. B. 
die Familion Eisenbach, Rohrenfurth und \Yienold und bei der Yer
iiuBorung yon Gi.itern (Kraycnberg, Altenberga) zuriickgeblieben sind. 
Die ~lehrzahl der Urkundcn ist in crschopfenden Hegesten wieder
gogeben, besonders wichtige sind im Wortlautabgedruckt, die meisten 
w<tren bisher unbekannt. .Manehes Formelhafte hlltte gekUrzt odeI' 
weggelassen werden dUrfcn (z. 13. NI'. 1437). Die Urkllnden ruhcn 
ill erster Linie in dcm Riedeselschen Samtarchiv in Lauterbach lInd 
dem Staatsarchiv in Marburg. Dazu kommt eine Reihe von Ar
chiven und Bibliotheken. die im Vorwort aufgczilhlt ist. Unter den 
Ultcsten Urknnden starnmen die meisten aus dcm rcichen Bostunde des 
1\losters Haina. Aber auch Hechnungen, chroniklllische Aufzeich
Ilungen und Briefe sind mit herangezogen worden. Manche Glieder 
del' Familie haben im politischen Leben eine Holle gcspielt, sodaB 
dlC Bedeutung dieter Regesten libel' den familien- und ortsgeschicht
lichen Rahmen hinu.usgeht. Viele Nachrichten liber Hans v. Dorn
berg und scinen Schwagcr den )lal'schall Johann Schenk zu Schweins
berg odeI' den Laudvogt und Erbmarschall Eckhard VOIl Rtihrenfurt 
sind landesgeschichtlich von gro!3em Wert. Rechtsgcschichtlich be
deutsam sind manche Weistiimer (z. B. Nr. 29l, 324, 1333, 1342, 1355, 
H2H, 1581) und Urkllndcn libel' Vogteigerechtsame in Lauterbach, 
\\'ciBenborn, Engelrod und Mottrichs. Kirchengeschichtlich sind 
cinige PatronatsmJ..-tlllden beachtenswert. Wer si ch die Zeit nicht 
nimmt. dcn ganzen Band durchzuarbeiten, wird schmcrzlich ein 
Sachrcgister vermissen Del' Bearbeiter eiues solcheu Werkes ist 
in erster Linie berufen und in der Lage, ein Sachregister und Wort
verzcichnis (z. B. Halm und l\'lund NI'. 3G2) aufznstellen. .Mag es 
<luch noch so sUbjektiv aus/allen, jeder Benutzer ist dankbar dafiir. 
Die getrennten Orts- und Namensverzeichnisse gcben den reichen 
Namenstoff wieder, del' in den Regesten steckt. Da auf jeder Seite 
mcist mehrere Regesten stollen, ware das Nachschlagen vereinfacht 
worden, welln nicht nach den Seitenzahlen, sondern nach den Zahlen 
del' Regesten (wie es bei UrkundenbUchern tibJich ist), zitiert worden 
warc. Die Yon FrI. A. van der Laan und ihrcm Yater angefertigten 
Register sind im grol3en und ganzen zllverhissig. Ycrsehen ond 
Auslassungcn richtig Zll stollen, ist hier nicht angebrncht angesichts 
dCl' mUhevollen Leistung. 

JJia1·blt1fj. lVilhelm De1·sch. 
D5. Rumhcldschcs Famill cnhlait (frUher untel' dcm Titel: Familien

bJatt del' Nachkollllllcn des Pfarrers KODrad Daniel Romheld zu 
Meiches Nr. 1-16, HlO·1 ff.) "Nr. 17-19, ID23-1925, 4°. 

llerausgcber Stl1dienrat ·Dr. _Friedrich Romheld in Hannover
Nleefeld, aus dessen Feder besonders hervorzuhebcll in NI'. 19 
"Ncue Bcitriige zur Geschichte unseres Geschlechts. 1. In 1'hU
ringen um die \Vende vom 16. zum 17. Jahrhundert." Danach 
stehen an del' Spit.ze des Ueschlechts die ErUder Gro13hans und 

, 
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Klcinhans Romhild zu IIerrenbreitungen, geborcn UIll 1540/50. Des 
Klcinhans Enkel Hans R. verpfianzte 1624. das Geschlecht nach 
Marburg, van wo cs si ch dann weiter liber beidc Hessen verbreitet 
hat. Das im Kopf des Familicnblattes verwandtc Wappen ist Ull

erfreulich, def Familie ware zu rateD, durch cinen guten Heraldike r 
das Wappen nen zeichnen zu lasseD. 

DG. Ze itung del' Fumili e \'. R oh{lcn, 5. Ausgabo, April 1925, hekto
gnlllhiert, 2°. Darin u. a. "Die Malerfamilie von Rohden" (aus 
Cassel). 

87. Mitteilungen des Verbands der Wetterauer Fami
J i en Schafer. Sctu-iftleitung: Rudolf Schufer, Darmstadt. Nr.lS- IS, 
laJU-1926. 8". 

UntoI' Hinweis auf die Anzeige in Zschr. f. hoss. G. Band 49, 
IDIG, S.282-283 ein paar Worte lib er die in don letzten 10 Jah ren 
erschionenen NUll1mern 13- 18. Dem Umfllug nach sind sie den 
Zcitvcrhiiltnissen entsprechcnd crheblich kleiner, sic enthalten ne ben 
FarniJienuachr ichten aus dom Krf'isc der jetzt lobonden Generation 
Nachrufe ani verstorbene Glieder, bringen auch die Satzungen des 
Familienverbancls in der Fassnng vom 10. Juni [!)2+ und machen 
mit neuen Ergebnissen derForschllng bckannt, so liber die Erb
stiidter und die Dortelweiler Familien Schiifer. Ocr Herausgeber 
behandelt in einem lehrreichen Aufsatze, dem oinige Stammtafeln 
beigegeben sind, das Problem des Ahnenverlusts im Hochst-Dann
sWelter Ast vom Orleshausen-Altenstudter Stamlll def Schafer. Ein 
andcrer Aufsatz zeigt die Berechtigung der 3 ]Wchster SUimme am 
Stipenelium der Fami lie Belzer (Stiftung des Pfarrers Conrad 
J3cltzer Zll EchzeU, t urn [460). Die letzte Nummer handelt in 
einem besonderen Aufsatz allgemein Uber "Familienforschung" 
und ihre Bedeutung und weist am SchluB auI die "Hessische 
Familiengeschichtliche \' ercinigung" in Darmstadt hin. 

98. F amilienbJlitter mr die FamUie 8cheJfer. Jg. 1-4, Nr. 1-G, 
1914-1928. 8 '. 

Es ist nicht die hessisclle Kanzlerfamilie, mit der sich diese 
Blatter besch1l.ftigen, sondern die alte hessische Theologenfamilie, 
deren Stammvater Johann Ernst Scheffer , Solmsischer Schultheis zu 
Gronillgen (geb. UIll 1G20) ist; eine ebenso geachtcte, ja berUhmte 
Familie, deren lIauptvertreter die beiden llrlidcr Friedrich Scheffer, 
kurhessischer Stllatsminister (1800-1879) und Profcssor D. Wilhelm 
Scheffer, Oberkollsistorialrat in Marburg (1803- 1883), elann dessen 
Sohn, def allverehrte, vor 2 Jahren als 90j1l.hriger verstorbene Pfarrer 
D. Heinhard Scheffer in l\Iarburg, gewesen sind. Die 6 He:fte, denen 
seit 1923 keins mellf gefolgt ist, enthalten vicle Nacluichten liber 
die Scheffer und libel" manche andere verschwagerte Familien, deren 
Namen in Hessen eincH guten Klang haben, wie Abee, Arnold, Bau
mann, Beycr, Dettmcring, Mannel, Schenck. Ei.ne Reihc Portrats 
sind beigegoben, namcntJich ein feines BiJd des Pfuners Reinhard 
Scheffcr von dem Maler Hans Wildermann in Dortmund. 

9D. Verballds"blatt tl er Scholler , Jahrgang 4, 1924, Jahrgang 5, 1925. 
In 4, Heft 3: illlsHihrliche Nachrichten liber M. Lazarns Schoner, 

Professor zu .l.\Iarburg U· 1607) und seine Familie mit sehr gcnauen 
QueUcnangaben. In !Left 4: Brief des Malers Georg Fricdrich Adolf 
Schoner vom 19. September 1795 lllit einer interessanten 'Vfu·digung 
des Malers Johann Friedrich August Tischbeiu, auch Erwalmnng 
des IIanauer MaJers und Kupferstechers Konrad Westermeyer. In 
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5, Heft 1: David Scht.lner aus N eustadt a. S. in Schmalkalden (1590), 
dessen Frau, eine gcborene Leib, doch wohl aus der Schmalkalder 
Goldschmicdefamilie -Leib. In Heft 2: Matthias Schoner, Rentmeister 
in Ziegenhain (ca. 1587-H(52), 80ho des Lazarus 8choner (\"er~ 
schwagcrung mit den hessischcn Familien Riese, HCl1gel, 8tilckrad). 
In Heft 3: Familie des SekreUirs und Receptors J oh. Christoph 
Schoner in Ziegenhain (t 16(2). 

100. Fritz Walther Seyrich, Gcschichte der Familie Seyrich. 
1. Teil Geschichte des .J\Iannesstammes, 2. 'reil Ein Gang durch 
den A hnengarten. Dresden 1923. 

Die Familie Seyrich ist eine altmeissnischc; die von dem Ober~ 
landcsgerichtsrat Dr. F. W. Scyrich in Dresden geschriebcne, mit 
einem sehr lesenswerten Yor~ und ~achwort versehene Geschichte 
hier zu besprechcn Jiige kein Grund vor, wenn nicht in dem 2. Teil 
allerhand lIessisches vorklimc. Des \'erfasscrs Gro.l3mutter Katha.
rina Magdalena Seyrich, geb. Breu! ist nitmlich 1807 in Sooden an 
der Werra als ']'ochter des Kunstmeisters bei der Saline zu Sooden 
Johann Il enrich Breul und del' Katharin<t Elisabeth geb. Grothaus 
geboren. Der Verfasser berichtet ausfiihrlich Ober diose seit der 
crstcn WiJftc des 17. Jnhrhundcrts in Abterode am Meillner erschej~ 
nende Bergmannsfamilie Broul, die viellcicht mit den Breul in Wald~ 
kappcl odcr Sontra zusammenhUngcn kann. Die Breulsche Ahnen~ 
tafel DCllnt eine gauze Hcihc in den Dorfern am ALhang des 1I1eiB~ 
ners ansassiger hessiseher BauernfamUien. Der Katharina Elisabeth 
Grotha.us Vater jst vielleicht cin unehelicher SproB aus der hcs~ 
sischen Linie del' bekannten freiherrlichell FamiIie van Grothaus 
gewcscn (ctwa in HeIdra geooren ?). 

101. Zeitschrift des 6cschlcclds Stuck, 4.-6. Jg. 1923-1925, 
Nr. 32-4&. In diesen letzLcn Nummern in der Hauptsache die 
Ahnenlistc des Herausgebers Fricdrich StUck in Cassel (gob. 1881) 
mit vielen hessischen Namcn und mit grol3em FleiB zusammcnge~ 
tragencn Nachrichten. Unter den Abbildungen das 1674 von Gott
fried Kohler gegossene Armsiinderg[ockchen il11 Daehreiter der GroUen 
Kirche zu Cassel und ein hiiLsches Portal des Hauses Untere Fulda~ 
gasse 9 in Cassel, be ides naeh Zeichnungen des Architekten Hein
rich Wenze1. 

XI. Geschichte einzelner Personlichkeiten. 
102. Hcssjschc Biogra phicn in Verbindung mit Karl ]~sselborll 

und Gcorg llehucrt herausgegcben von Hermann Ifaupt. Bd. H, 
Lie!. 3 (Lie!. 7 d. g. Folge) 288 S. 

Die siebcnte Lieferung des zuletzt Ztschr. 54, 356 besprochenen 
Werkes bringt 33 Biographien, clenen nur sieben entsprechende in 
der AUg. Dtsch. Biogr. gegeniiberstehen. Eine \\"irksamkeit in KUl·~ 
hessen hatte nul' zeitweilig, ehe er 1867 nach GicBen berl1fen wurde, 
der Neuphilologc Ldw. Lemcke (-1- 1884), dem sein dritter, noch in 
Marburg lebender Nachfolger Edllll1lld Steogel 3 Sciten gewidmet 
hat. - Erwlihnt scien hi er no ch die durch ortsgeschichtliche Studien 
verdienLen Wilhelm \Vaguer (t 18(4) llnd Wilhelm Franck (t 1884) 
und die Politiker Nordeck von Habenau (t 1892), der Erbauer des 
den ~laruurgern wohlbekannten Schlosses FriedelhaHsen, und Karl 
FriedI'. Ernst Minnigerode (t 1894), der bw·schenschaftliche Martyre r, 
der endlich 1839 freigegeben dem neuen Vaterlande Amerika aJs 

• 
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Politiker, aIs Professor der klassiscl1en Sprachen und Litcratur, daun 
als KUllzelrcdner cin halbes Jahrhundert trefflithe Dienste geieistel hat. 

Karl lVenck, 
103. Ncnliau:o', Wilhcllll: Der Jakobincrprinz TInd andere Geschiehten. 

IIersfeld. W24. Hans Ott.Verlag, Hersfold. 8°, 101 S. 
Das Buch berichtet iiher das Liebcsleben del' Eva von Trott, liber 

die Erlebnisse des citoyen de i-[esse, libel' die Rotenbllrger CLIra vClltris 
vom Jahre 1834 uod liber die in ganz hurhesscn bekannte und immer 
noch viel bclachte \'crsetzung des :'!letropolitulls Dr. Feycrabend von 
Gottsbilren nach Fclsberg. Wenn auch fLir die Wicdergube die no
vellistische Form gewiihlt ist, verdicllt das recbt gut ausgesta.llcle 
Buch cloch hier Erwahnu[}g-, weil der \'erfasser sich ulIch ill dieser 
Form streng an die historische Wahrheit gehalten hat. Wir diirfen 
dcshalb dcm Buche weite rerbreitung wiinschen. Die 'I'itelvignette 
(del' hessische Wappcnlowe mit der JakolJinermiHze) ist nicht gel'iHle 
gesch mack vo 11. 

Kassel. A. lV01·ingel'. 
104-. ])as SilhoueUcnlJllch des nrafen Fr:lIIz ZII Erbllch·\,oll Johallll 

Wilhcllll We ndi. lm lnse]-\'erlag ZlI Leipzig (Ln23). IliaJ '1'arcln, 
2l S. Text. Fo!. 

Dieses in 330 Exemplarcn hergestellte Prachtwerk bcrLihrt zwar 
nitht nnmittelhar nns('[ Arbeitsgcbiet, sei aLer wegen seineI' vornehlllen 
Ausstattung und dC'r Pcrsonlichkeit des weithekannten kunstsinnig-en 
Grafen Franz hier ausdrlicklieh gerlihmt. Herausgeber ist del' Er
baeher Archivrat Karl Morneweg, del' nns inzwischen noch ein 
anspreehendes Blieh lein "Graf Franz zu Erbaeh nnd seine Rehopfl1ngen:; 
illl Litera-Verlag Zll Dal'mst<tdt (1024) bcschert hat. Det' Seherell
schneider ist der llUS Nallmburg stammenue 1815 in Erbaeh als 
Bauinspektor verstorbene J. W. Wendt. 'Xcben den Erbacher Per
sonlichkeiten des Hofes und del' Beamtcnschaft und anderell Personen 
des hohen Adcls, die in Erbach wlthrend del' Jahre 1787-1790 cin
kchrton, seion hier genannt: Luisc, die Witwe des Landgrafen Georg 
Wilhelm von llessen·Darmstadt, die GroBmutter del' I{onigin Luise 
von PrellBeH (t 1818) und ihre 'I'ochter Augaste, die Gcmahlin des 
crsten Bctyernkonigs: Ludwig, del' Sohn LandgraI Ludwigs IX. von 
Hessen.Darmstadt, dcr spiitere erste GroBhel'zog: IJllise llnd Charlotte, 
'J'iiehtel' Lanugraf Gcorg Wilhelms: Fl'icdrich Amalld Fl'h. v. Dern
bach, spiitcr Kommandant von Fulda ("I' 1800) und seine Gemahlin. 
- Das Nachschlagen wiirde el'leichtert, wenn die TafeJn mit Zifrel'U 
\'ersehen worden waren. 

Mm·burg. lV. Dersch. 
105. ]Ualdfel/l, G.: Ails del' Jugelldzeit des Prinzen .lohann l(asimir 

von Tsenumg. (Hanauischcs Magazin, Jg. 5 (1!J26) NI'. 2 U. ij.) 
Bchandelt die GieBencr Stndentcnzeit des Isenburgers, del' be· 

kanntlieh 1759 in del' Schlacht bei Bergen (13. April) den Holden
tod fand. 

lOG. Maldfebl, G.: Die FaInt des Prinzen Johann Kasimir von Isen
burg im Jahre 17JG mit den Hessen nach Schottland. Oranauisehes 
Magazin, Jg. 3 (1923/24) NI'. 14.) 

Aus dol' Zeit des von don Franzosen unterstlitzten AIlIstandes 
des Kronpr~itendenten Karl Eduard Stuart, del' 17-1-6 bei Culloden 
niedel'geschlagen wUl'de. Die im Solde Englands stehenden hessi
sehen Hilfstl'uppenkamell nicht ins Uefeeht. 
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107. Bothmer, Karl Frhr. von: Der Schaferknecht Meyer und sein 
Geschlccht. (Sondcrdruck aus Nummer 12. VIT. Jahrgang, del' Zeit
schrift del' Zentralstelle fill' Niedersi1chsisclle Familiengesehichte, 
Sitz Hamburg.) 8°. 8 S. 

Der als braunschweigiseher Oberstlentnant 1660 gestorbene 
SchiJferknecht Meyer, der Stammvater der Fami!ie v. Meyhcrn, war 
gebtlrtig aus Segelhorst im Kreise Grafsehaft Schaumbu.rg und brachte 
dureh einen vermoge seiner Ortskenntnis geschickt ansgefilhrtcn 
Flankenmarscll in der Schlaeht bei Hessen-Oldendorf 1633 die Ent
scheidung fUr den Sieg der verbilndeten f;chweden, Hessen und Braun
schweiger. Del' Yerfasser steUt die uber ihn und seine Nachkornlllen 
vorhandenen Aogabeo ZUSallltllcn und wcist unrichtigeAngaben zurilek. 
- \'ielleicht hat der Schaferknccht l\Ieyer noch eine weitere Beziehung 
zu Hessen. Kurz nach uem 30 jiihrigen Kriege hat oach den F'est
stellungen des UntcTZeichneten ein OiJerstleutnant Meyer kurze Zeit 
llll Dorfe Wolfsanger bei Ka.ssel gewohnt, der viellcieht mit dem 
Schilferknecht identiseh ist. 

Kassel. A. lV01'inger. 
108. (OPl)etlheim, Moritz:) Jllgcnderinnerungen eines Hanauer Malers. 

(Ilanauisches Magazin, Jg. 3 (W23/24) Nr. W.) 
Spielt im Allfallg des 19. Jahrhunderts. 

109. Ruml)f, Th[eodor]: Lcbenserinnerungen. Bonn: Mareus u. Weber, 
ID25. /) (j. 92 S. 

In diescm Huche schildert ein Sohn unserer hessischcn Heimat, 
Prof. Dr. Th. Rumpf, seinen Lebensgang. Ende 1851 zu V9lkmarsen 
als Soho des Geometers und Ziegeleibesitzers Georg Heinrich Rurnpf 
und seiner Gattin l\laria Therese, geb. Block, geboren, besuchte er 
zunachst die Volkssehule in sniner Vaterstadt, dann das Gymnasium 
in Hanau, um sich von 1872 ab an den Universitaten Marburg, Frci
burg, Leipzig und Heidelberg dem Studium der l\Iedizin zu widmen. 
Auch in \Vien war er znr Vervollshlndigung seiner Kenntnisse drei 
l\Ionate lang. Danaeh wirkte er aIs Arzt in Diisseldorf, habilitierte 
sieh 18B2 in llonn, kam 1888 als auBerordentlicher Professor nach 
Marburg, 1892 als Direktor des Eppendorfer Krankenhauses nach 
Hamburg, endlieh 1901 zuni.iehst a.ls praktischer Arzt mit Lehrauf
trag an der UniversiUit, dann aIs au.l3crordentlicher, schlieBlieh aIs 
ordentlicher Honorarprofessor und Geh. Medizinalrat nach Bonn, 
um seit 1922 seinen Lebensabend im Ruhestande in seiner Heimat
stadt Volkmarsen zu vcrlcben. Seill abweehselungsvoller Lebens
gang fllhrte ihn mit ciner gro.l3cn Zahl interessanter und bedeutungs
voUer Personlichkeiten zusammen, und seiner rastlosen Forscher
tatigkeit hatte er es zu verdanken, daB er sieh aIs Arzt einen groBen 
Namen gemacl1t hat. Die schlichte, ansprechend geschriebene Selbst
biographie Rumpfs ist eine erfreuliche Lektilre, und man moehte 
fust bedauern, daB diesem wackeren Hessen keino Hingere Tatigkeit 
an unserer Landesuniversitat l\1arburg besehieden war. Aber we
nigstcns steckt in den Erinnerungen an seine J ugendzeit und an 
die vier Marburgor J ahre 1888-D2 aueh ein Stuck Heirnatsgeschichte. 

XII. Recht, Verfassung und Verwaltung. 

110. In der Schrift van Th. Rolle .. Georg Andreas Reimer und 
sein Kreis. Zur Gesehichte des politischen Denkens in Deutsch
land urn die Zeit der Befreiungskriege (Berlin, Weidmann, 1924, 

2,> 
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402 A. Besprechungen und N'achwcise. 

80 SS.) kommen in Briefcn und Bcrichtcn mehrfach hessischc Per
son lichkeiten zu \rortc, 'so Suahedissen (damnls Erzieher des Prin
zen FriC'drich Wilhelm, des ietzteD i{urfilrstC'nj ulld hesonders ~igis
mUlld Peter ~lartin, dieser namcntlich mit cinem unter R£'imers 
Papieren besrhlagnahmten Berirht: "Bemcrkungcn auI ciner Beise 
\'0111 Nipderrhein nach Frankfurt a. )1.", der flir den Dr.lIck be-
stimmt war. J .. '. S. 

111. ~laldfcld, G,; Ein Sclbolder Gerichtsurteil aus alter Zcit. (Hund
schau flir Han:m Stadt Hlld Land , Jg. l!I:24 Xr. L04,) 

Bchandclt das Gcricht S('lbold im allgemeincn IInd das Urteil, 
das in cinem Frulc von gcwaltsamem Widerstand gcgen die grafiich 
isenhllr~ischc Obrigkcit 1125 crging. 

1U. )luldfeld, G.: Die AlIfhebung der Leibeigensehaft im Fiirsten
tum Isenburg 17!J I. (Hanauisches Magazin, Jg. 13 (l!J:?3/24) Kr. 13 
u. 1 I.) 

lW. S1iibing, 11.: Ein(' Instruktion der Schwester XapoleollS I. I Pan
line, Herzogin von Guastalla] Hir den OberHirster Lipsius zu :"ieder
rodenbach aus dem Jahre UHO. (Hanaui sches i\lagazin, ,lg. :S 
(l9~:! 2i) Nr. ll.) 

114. )1itlellungen tier 8t3.(11 Cnsl'!cl. IIll Anftrage des ?llagistrats 
herausgegeben "om Statistischen Am1. Hert 1 his I, Januar bis 
April UJ:lO. Fo!.:20 H. 

Seit dem JlIni l!I:?H ist das vorliegende H('ft der ~litteilungen, 
das ersle, das dus Statistische Amt herausbringen konnte, uachdem 
die Ungullst d('r \'erhUltnisse ZUIIl Einstellen des Erscheinens gezwun
gell hatte. Die Hefte bringen Angaben iibcr Bev61kcrungsstand (l!J16: 
171 18.11) lInd Bcv6lkerungsbewegung. Arbeits- und \'erkehrswescn, 
Teuerungszahlen uud Prei se, ~chlacht- und \,iehhof, Gesllndhcits
pflcge, Krankenkassen, BUchereien. Fremdenverkehr und stiid ti sehe 
Bekanntmachungen, die slimtlich ill praktisciler und ubersichtlicher 
Weise gegeben sind, auf die aber aus Raummangel hier leider nicht 
niiher eingegangen werden kann. Xur dem Fremdenvcrkehr, del' 
besondcrs ausfiihrlich behalldelt ist, scien einige Worte gewidmet. 
Seit 1H11 zeigt dieser im allgemeinell steigende Tendenz und hat 
im Jahre 19:25 zum ersten ::\Iale die Zahl lOO (XX) tiberschritten, 
Dabei sind nur solch e Fremde gezll.hlt, die in Hotels, GasthUusern 
und Pensionen wohnten. Ilicht aber solc he, die in Privathaushal
tungen l'nterkuuft fauden. Wenn allch die derzeitigen knappen 
WohnungsvcrhUltnisse in der Heherbergung von BesuclH~gasten Ein
schriinkung auf\ag<'ll, wiirde £loch durch die Berucksiehtigung dieser 
Frcmden die Gesallltzahl erheblich hiiher geworden sein. 1>a6 sich 
die Zahl anf die l'inzelnen )Ionate ungleichma6ig \'crteilt und die 
)Ionl.lte Juni bis August die am starkstcn belegt sind, ist crklarlich. 
Es fiillt aber anf, da6 de.- Juli nieht Ilncriwhlich hinter dem Juni 
IInd August zuruckbleiht. Die flir spiitcrc Hefte in Aussicht genom
mene Zllhlung der Obernachtungen wird eillt' schr wiinschenswerte 
Erganzung dieser AnglliJen hringen. OberhauJlt vcrsJlricht das Sta
tistisdle .\mt , die weiteren lIefte stofflieh noeh crhcblich reichhal
tiger allszogcstalten. Aber auch schon jC'tzt kfinnen wir dcm Amte 
Hir die \,orliegendcn !Lefto unserc aufriehtige Anerkennung ans
sllrechen. 

Kasscl. 
Ll:).l-:rgebllilOse der WohuulIgsz:ihlung 192."" 

Statistischen Amt der Stadt CasseJ. HO. 5l 
18 Tafeln grallhischc Darstcllungen. 

A. lVorillger. 
llcrausgegehen \'om 
Seiten, 1 Karte und 
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Das Statistische Amt, (Jas wahrend und nach dem KIiege seine 
frilheren wertvollen Veroffentlichungen infolge der aIlgemeinen -:\TOt
lage einstellon llluBte, hat flir das erste HeIt , mit dem es diose 
wieder aufnimmt, oinen sehr zeitgcmliBen Stoff gewahlt. Eine statt
licl1e Reihe von Obersichten und Tafeln gibt zahlcnmaBige Aus
kunft Ob er die kasseler Wohnungsverhaltnisse, wilhrend kurze, aber 
ausreichende textliche AusfUhrungen die Folgerungon aus diesen 
Zahlen ziehen. Das Bild, das uns hier gegebcn wird, ist kein er
freulichos. In 4048 WohlllUlgen sind je 2 Haushaltungen, in 16U 
Wohnungen je 3 Haushaltungen untergebracht. Von ersteren 4048 
Wohnungen enthalten aber 509 nur 3 Wohnrilume, 1125mu4 Wohn
rHume. 10 915 Wohnungen (1/. all er vorhandenen) haben keinen 
eigenen Abort, 34807 Wohnungen (Sf4 aller vorhandcnen) kein Bad. 
Die Versuche del' Stadtverwaltung, moglichste Abhilfe zu schaffen, 
haben dazu gofilhrt, daB 800 Wohnnngen durch Ausball bisher nicht 
zu Wohnungszwecken benutzter Ru,nme, 759 durch Zorlegung gro
Borer \Vohnungen geschaffen sind. Das Statistische Amt kommt 
auf Grund seiner Feststellungen zu dem Ergebnisse, daB beim Vor
handensein von 41 875 Wohnungen in Kassel zur Zeit no ch weitere 
5142 Wohnungen fehlen und beschafft werdf'n mUssen, daB aber del' 
Bedarf an Wohnungen ullzweifelhaft \' 00 Jahr zu Jahr groBer werden 
wird. Eine Hilfe mochte das Amt in del" reichlichen Gewahrung 
billiger Baukredite sehen, HlBt dabei aber die Frage offen, ob es in 
Anbetracht des groBen Wohnungsbedarfes vom volkswirtschaftlichen 
Standpnnkte nicht richtiger sein wiirde, von dem in der Nachkriegs
zeit aUgemein erbauten Ein- und Zweifamilienhaus aus Sparsam
keitsgrUnden zur mehrgeschossigen "J\1ietskaserne" in neuzeitlichem 
Sinne zuriickzukehren. Die im SchluBsatze des Heftes festgestellte 
auBerordentIich groBe Wohnungsnot ist auch in Kassel unbestreitbar 
eine Folge der dUTCh den Kriegsausgang herbeigefiihrten Anderungen 
in unserem gesamten Yolksleben. Schreiber dieses mochte aber 
do ch nicht unerwahnt lasscn, daB er bereits VOT dem Kriege bei 
seiner Allzeige del" VeroffenUichungen des Statistischen Amtes daranf 
hingewiesen hat, daB die damaligen Verha.Itnisse in Rassel (volliges 
Huhen der Bautli.tigkeit, l1amentlich infolge hoher Grundstiickspreise, 
bei stetig wachsender Einwohnerzahl) auch oh ne den Krieg zu einer, 
worlD anch nicht zu einer einen solchen unheilvollen Umfallg anneh
rnenden , Wohnungsnot in KasseI fiihren muBte. 

Diese neue Veroffentlichung des Statistischell Amtes HiBt nns 
llOffen, daB das Amt seine Bekanntgaben bald wieder auf den frii
heren Umfang und Wert bringen moge. Das vorliegende Heft ist 
ein schoner Anfang daw. 

Kassel. A. Woringer. 

XIII. 'Vil'tschaftsgeschichte. 
llG. Ueri cht des K reisltllsschusses ll es Landkreises Hnnau ilber 

die Verwaltung und den Stand dor Kreiskommunal-Angelegenheiten 
Ende des Rechnungsjahres 1924. Druck dOf Ullioll-Druckerei, Frank
Iurt a. M. 4°. 42 Seiten. 

Der Bericht enthlilt aul3erst roichhaltiges sta,tistisches Material 
liber BevOlkerungs- und ErwerbsverhaItnisse des Kreises unter Riick
blick anf frlihere Jahre, liber die personlichen VerhaItnisse der Be· 
amtenschaft des Kreises, libersichtIiche Darstellungen liber das Fi
nanzwesen des Kreises, liber seine Landwege und Brficken. Van 

26' 
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besonderem Interesse sind die Abschnitte libel" Bau- und Wohllungs
verhiiltnisse nnd Ober das Wohlfahrtsweseu. Bei def Yerwendung 
def Hauszinssteuer ist def Krcis recht zweckmallig vorgegangcll und 
hat var .. dIem den Hau VOI1 Zwcifamilicnhiiuseru unterstlitzt. Die 
Wohnungsverhiiltllisse, die ja iibcrall trauriger Art sind, k6nnen 
anch hie .. nicht geradc giinstig genannt werden. rndcssen ist cs 
doch immcrhin crfreulich, wenD in Fechenhcim, cillcm Ortc mit 
starker Fabrikbcvolkerung, in 1'204 \Yohnungc!l weniger als 1 Person 
und in nur 11 Wohnungeu mehr als 3 Personcn allf (JineD Wohn
mum entfallen. Nur Grollauheim und Langenselbold weisen uo
giinstigere, aber immerhin gegen die GroBstiidtc !loch crtraglichn 
Zahlcn in der Wonnullgsbclegung aut Die ErgelHlisse der Schul
kindcrfiirsorge sind bcdaucrlich. "on :1375 arzilich untersllchten 
Schulkindcrn konnten nur 2326 als in gutem G(lsundheitszllstand 
befindlich bezeichnet werden. Uuter den iibrigcn I{indcrn litten 388 
an allgemciner I{orpcrschwiiche, 585 an Hlutarmut, 335 an Skrofulose. 
Diese Zahlen bicten einen traurigen Ausblick in die Zukunft, wmal Jer 
Krcis zwar eine starkc FabrikbevOlkerung enthiUt, von dieser aber 
ausweislich des Berichtes cin groBer Teil als Nebenbeschiiftignng 
Landwilischaft betreibt. AlIs den zahlreichen weitercn statistischen 
Augabcn des Berichts mogc nur !loch erwiihnt werden, daB in der 
Industlie des Kreises die chemische nnd elektrotechnische Industrie 
einen brei ten Raum eillnimmt tlnd daB eine se hI' ausfiihrliche Ober
sicht fiber die politischen Parteiverhti.itllisse des Kreises Auskunft 
gibt. Xeben einer Anzahl graphischer Darstellungen ist dem Berichte 
eine wertvo\le farbige Karte libel' die staallicho Zusammensetzung 
der I<reise Hanau, Gelnhanscn und Schliichtern im .Jahre L8W bei
gegebcn, die ein buntes Bild del' da.maligen staatlichcn Zerrisscnheit 
gibt. Ein besondcres Anlageheft cnthalt eine Reihc hiibscher photo
graph is ch er Darstellungen der vom Kreis zur Minderung del' Arbeits
losigkcit ausgefiihrtell Wege- und BrlickenbauteH, Fluf3regulierungen 
usw. Wir konnen den Bericht als einen geradezu mustergiltigen 
anderen Landkreisen zur ~Tachahmllng warm eJllpfehlen. 

Kassel. A. lV01'inger. 

XIV. Literatur- und Musikgeschichte. 
IL7. SchelIer, Will; HClltigc Deutschc Dichlung in Hessen. Eine 

Sichtung. Mit 23 Abbildungen. Melsnogen: l[eiml.Ltschollen-Verlug 
(l!l25). 8 '. 59 S. 1 HM. 

Der Yerfasser will in diesem, aus eincm RundfunkYortrag hcr
vorgegangenen sehr dankenswerten Werkchen cine Obersicht iibel' 
das SchaHen derjenigcn alls lfessen im weitcr('l1 tiinne gebilrtigen 
modcrnen Autorcn geben, die sich in der heutigen deutschen Lite
ralur einen Namen gcmacht haben und als Hessen in ibrer Hcimat 
besonderer Wertschatzung erfreuen sollteo. Die cingehcnde und 
streng wissenschaftliche Wi.irdigung dieser Schriftstcller soIl ucr 
Sammlung "Hessische Kopfc" vorbehalten blciben. Gerade durch 
die geHillige, leicht lesharc Darstcllung ist Schcllers Bfichlein, das 
i.iberuies einen wertyollen Bildschmuck aufwcist, bcsonders geeignct 
und wert, in den weiteslen Kreisell bekannt und beachtct zu werden. 
Urn mit seinem Inhaltc bekannt zu machen, geniige es, die bc
handelten Autoren aufzuziihlcn. Es sind dies: Stefan George, 
Friedrich GundoH [Gundelfinger], Karl Wolfskehl, Oskar A. H. 
Schmitz, Albert H. Hausch, Wilhelm Sch1.lfer, Alfred Bock, Adam 
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({arillon. Helene Christallcr, Wilhelm Speck t, Karl Engelhard i', 
lLeinrich Bertelmann to \\'ilhelm Holzamer t. Karl Ernst Knodt t, 
~l. lIerbert t Christoph Huths t, Karl Gruf Yon Beriepsch, Hans 
Schinkelhuth, Quo Bliise, Bernhard Brcntano, L{url Curt Wagner, 
Karl ArJoH Schimmelpfeng, Will Vesper, Hans Grimm, Nikolaus 
Schwarzkopf, Karl Neurath, Hans Gusta\' \\'agner, Alex-Victor von 
Frankenherg, Leo Weismantel, E. K. Ludhard (Grol3herzog Ernst Lud
wig \'on lIessen), Ernst Schmidt, Kasimir Edschmid, Wilhclm Michel, 
l{ari Juslus Obenauer, Yalcntin 'I'raudt, Erwin Gros, Heinrich Rup
pel, Bernhard Schorbach und Johann Lewalter. Bei alien ,\utoren 
sind auch ihre Werke aufgefiihrt. Das Buch kann uns wail 1 mit 
Stolz auf die allS dem Stamme der Hessen hervorgegangene lite
rarische Produktion crfiillen. 

U8. GustilY M:lhler s B r ie fc 1879-191:1-. Jlrsg. v. Alma Marill Mahlcr. 
Paul Zsolnay "edug Berlin. Wien. Leipzig. XVI. 492 S. 

Del' Band enlltillt eLW!~ ein Dutzend aufschlu/3reicher Briefe iiber 
Mahlers Kasseler Kapellmeisterzeit. deren zeit- unel lebensgeschicht
licher lIiutergruud eingehcnd dargestellt wird in dem Anfsatz van 
G. Struck, G. ~lahlers Kapcllmeister- nnd Liebesnotc. (rgl. ~r. l42!) 

G. Strlwk. 
Vgl. auch Nr. 7! 

xv. Kunstgeschichte und Denkmalpflege. 
119. lI esscll-KulI st. Jahrbuch fii!" Kunst- und Denkmulpflege in 

!lessen und im Hhein-Maingebiet. Begriindct und hrsg. VOIl Christian 
U'.Hlc h. Marburg: Elwcrt. Jg. 19: :Mit Bildschmuck von Werner 
Willgor odt [fOr 1925]. Jg. 20: Dom Gedti.chtnis von Wilhelm 'l'hiel-
111111111 1" [Hir IH26]. 

lIfit berechtigtem Stolz darf der Herausgebcr im '~orwort zu 
J;lhrgang 19 darauf hinwcisell, daB es trotz schwerer Wirtschaftskrise 
gelwlgell sei, die "Uessen-Kunst·· neuerdings herauszubringen nnd 
ihren Bestand fur absehbare Zeit zu sichern. Zwei priichtige Jahr
giinge legen davon Zeugnis ab. \Yieder ist den Kalendarien em 
ausgczeichneter Bildschmuck beigegeben, dem des Jg. 19 eine An
zahl ober- und niederhessischer Stli.dtebi!der von \Verner WiJlgerodt, 
wiihrond wir im Jg. 20 eine grol3e AnzahJ landschaftlicher Dar
stellungen und Hchilderungen :lUS dem hcssischcn \'olksleben van 
Wilhelm Thielmanns Meisterhanu finden, \'on Thieimanll, dern ein 
allzu friiher Tod am 19. Noyember 1924 den IGinstlerstift aus der 
Hand genom men hat und dem ein warmer Nachruf gewidmet ist. 
Auch sonst enthalten die beiden Jahrglinge eine Reihe bcachtens
werter und fast ausnahmslos auch mit guteu Abbildungen ausge
slatteter Aufsatze, die den \Vert der "Hcssen-Kunsf' nicht wcnig 
erhohcll. - Karl UUIII )) f behalldclt im Jg. 10 das rlihmlichst be
kannte -'[arburger Geschirr, l'. U<IIlInbach die vorwiegelld in den 
l(reisen i\larburg, Kirchhain, Ziegenhain und Biedenkopf, sowie in 
del' Gogend· von Gief3en llnd Alsfeld heimisrhe I(ra,tzputztechnik, 
d. h. die Ritte, den \'erputz del' Fachwerkbautcn dllrch eingekratzte 
\'erzicrungen zu verschunern und so die lIauserfrontcn zu heleben: 
weitcr erliiutert Rudolf 11 ;111 0 cinc Bauurkunde Lalldgraf Wilhelms 
IV., nllmlich einen bei Abbruch der Brandruine des Kasseler Land
grafenschlosses L820 <lllfgefUndenen Inschriftstein, der sich auf den 
1;")60 crrichteten Frauenzimmerbau des Schlo~ses bczieht und den 
einst Rommel fehlerhaft las und Knetsch infolgedessen unrichtig 
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interprctierte, w[hrclld Holtmeycr die richtige T~esung gefunden hat, 
endlich lmterzieht [(urt Wilhel lll -K iisf ncr das Paradies del' Stifts
kirchein Fritzlar aus der zweiten Haifte des 13, Jahrhunderts ciner 
eingehenden kunstgeschichtJichen Bctrachtung. Jahrgang 20 bringt 
zuniichst aus del' Feder von Otto 6 r 06 111 nnn cinc kunstasthetische 
WiirdigLUlg einer ausgczoichneten llolzstatue del' Madonna mit dem 
I<inde: die Figur ist eins del' schonsten DenlonlUer del' Fruhgotik 
in Deutschland, vermutJich noch im 13. Jahrhundcrt geschaffen, Hnd 
entstammt dem J(lostcr Altcnberg westlich von Wctzlar. Der zweitc 
Aufsatz dieses Jahrgangs behandelt die Tierdarstellungen Philipp 
Soldans: geschrieben hat ihn Albrecht Ki ppenborger auf Gmnd 
seines groBeren Werkes: "Philipp Soldan, ein hcssischer Bildhauer 
des l6. Jahrhunderts, Meister der Ofenplatten" (Wetzlar L925). (Vg!. 
Nr. 12G.] Carl Knetsch effreut uns mit neuen Nachrichtell Uber 
den wackeren Heinz von IAider, BeitrUgen Zll seincm Lebensgang 
und lib er seine h6chst wahrschcinliche Zugehorigkeit Zli der Adels· 
familie von Ltider. Schlielllich berichtet Rudolf Jlilll o Uber die 
Meister "om Kasseler Philippsepitaph, Elias Godefroy (Gottfro) und 
Liquio (Leckuio) Beaumont (= Meister Adam), die in der zweiten 
Halfte des 16. Jahrhunderts in Kassel 'wi rkten uud vorzUgliche pIa· 
stische Arbeiten , namentlich Reliefs, in Alabaster geliefert haben. 
AuBer fUr das Epitaph waren sic anch fUr die Ausschmiickung der 
Alabasterkammer im Landgrafensch.losse tiitig; heute bcfinden sich 
die Rcliefs aus dieser Alabastcrknmmer bekanllUich im Yestibul 
dcr Kasseler Landeshibliothek. 

120. Strnu6, Konrad: Die Topferkunst in Hesscn . .l\lit 278 Abb. auf 
58 Lichtdrucktafcln und 1 Beilagetafel. (= Studien zur Deutschen 
Kunstgeschichte H. 228.) StraBburg: Heitz t!J25. So. 76 S. 16 .M. 

Der TiteJ diesel' Schrift verspricht eigenUich mellc. aIs del' Yer
lasser gehalten hat. Aber in diesem Falle ist das durchaus kein 
Schadcn. Es war ein glticklicher Gedanke, liber das hessische 
'l'opferciwesen nur eiogangs eillige allgemeinerc Erijrterungen zu 
geben llod sich im iibrigell vorzugsweise mit der Marburger Topfer· 
kunst als der wichtigsten in Hessen zu befassell. X UT so konnte 
eine wissenschaftlich gut fUlldierte und vertiefte Darstellung gegeben 
werden. Auch in dieser Beschrankung hat StrauB seinen Gegen· 
stand nicht restlos behandelt: die Marburger Erzeugnisse des 19. Jahr
hunderts, an kUnstlerischem Werte bei weitcm nicht an die alteren 
heranreicl1end, sind llllberiicksichtigt geblieben und einem anderen 
Bearbeiter vorbehalten worden. Was wir iu dem Buche finden, ist 
also im wesentlichen eine Geschichte der Marburger Topferkullst 
bis zur Wende des 18. Jahrhunderts, wobei freilich munch gute Be
obachtung ftir das hessische Topferhandwcrk im allgcllleinen abfiillt. 
- Bei den Marburger Erzeugnissen haben wir drei Gruppell ZU 

unterscheiden: Gebrauchsgeschirrc. WandHicsen und Ofenkacheln. Jede 
diesel' Gruppen wird in ihrer Entwickelung von ihren ersten An
fUngen an untersucht und durch die verschicdenen Stilepochen hill
<lurch kunstkritisch gewiirdigt. Und wenn Struull mit 'seiner Arbeit 
das Ziel verfolgt Imt, dnzll beizutragen, "daf3 das Topfergewerbe 
mit seillen guten 'I'raditionen erhaHcn bleibe", so hatte er keinen 
bcsscren Weg einschlagen kOnnen, als uns mit dessen schonstell 
F.rzcngnissen bekannt zu machen. An del' Hand sorgHlitiger Stu
dien vornehmlich im l\Iarburger Staatsarchi" gibt er uns liberdies 
cinc eingehende Geschichte der Marburger 'ropferzunft. Besonderes 
Lob verdienen endlich die durchweg vorziiglichen Abbildungen, liber 
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dcren Herkunft der Yerfasser in cineOl besonderen Abschnitt .Aus
kunft gibt und die er aus den verschiedcnsten Kunstsamm lungen 
zusammcngetragcn hat. !\,Iun kann ohne weiteres sagen, daB uns 
110ch nirgcnds das Material in solchcr YolIstundigkcit geboten worden 
ist. Und dadurch erst erhalten wir einen Begriff von dern groBen 
Formenrcichtnm, den wir diesem Gewcrbe verdanken, vou del' kiinst
lerischen Hoho, die unscrc hcssischen Topfcl' mit ihrcr oft so primi
tiven Tcchnik erreicht habon. Wcr si ch in das Bucll veItieft, wird 
von diesen Ueistern nur mit def gr6JHen Horhachtung sprechen 
k6nnen. Es ware nul' zu wtinsehen, daB anch die hessische Topfer
kunst auBerhalb del' ~hHburger Gegend mit del' gleichen Liebe und 
Sorgfalt erforscht wUrdc, wcnn auch das Ergebllis nicht so erfreu· 
lich werden wird wie in ullserem Falle. 

121. Boyma nn, .loseph: Marburg als KUllststadt. Mit 46 Abb. Hrsg. 
vom Ortsausschul3 fLir das deutsehe Akadomische Olympia in Ge· 
llloinschaft mit dern Kunstgeschiehtlichen Seminar der Universitat. 
Marburg: Kommissionsverlag Elwcrt. 19:)4. 4°. 48 S. 

Gibt unter BeifUgung ausgezeichneter Abbildungen eine knappe, 
abCl' zur erstcn Orientierung viillig ausreichende Bcschreibung der 
kunstgeschiehtlich wichtigsten Balldenkrniiler Marburgs, in erster 
Linie natiil'lich del' Elisabethkirche und des Schlosses, femer del' 
iibrigen ehemals und noch heute bestehenden Kirchcn , des Rathauses 
lInd einer Anzahl von Biirgerhausern. 

122. HUlIlnnll, "Richard, und Kurt Wilhehn-Klistne r: Die Elisabeth· 
kirche zu Marburg und ihre kiinstlerisclle Nachfolge. Marhurg a. 
d. L.: Verlag des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universitat 
.Marburg. Bd. 1: Wilh clm-KlisblCl", Kurt. Die Architektur. ~fit 
205 AbbiJdungen. 1924. 4'. XII u. 30J S. 

Wiihrend bisher der EinfluB del' Elisabethkirche, de~ ersten rein 
gotisehen Gotteshauses auf deutsehem Boden, allf die sp~iteren 
Kirchenbiwten nur gelegentlich nachgewiesen word en ist, unternimmt 
es \Vilhehn·Kastner, diesen EinfluB im Zusammenhang zu uuter· 
suehen und die Bedeutuug dieses ehrwlirdigen Bauwerks ani die 
spateren gotischen Kirchen Deutschlauds moglichst vollstandig dar· 
zulegen. Zunachst bespricht er den Bau del' Elisabethkirche selbst 
und die ihm zugl'ullde liegendell Leitmotive, wobei er aueh die Bau· 
geschichte kurz umreiBt. Dann folgt die kunstgeschichtliche \\'iirdi· 
gung all er derjenigen deutschen Kirehcnbauten, an denen die Ball
gedanken, wie sie die Elisabothkirche allfweist, untel' den ent
spl'eehenden Modifikationen im einzelnen wiederkehl'en. Und da 
werden wir innc, welch iiberragellde Bedeutung dem Marburger 
Bau in der Geschichte del' deutschen Kirchenu.rchitektur zukommt. 
Eine stattliche Anzahl von Kirehen in Hessell, in Westfalen und im 
mittleren Rheingebiet tri.igt unverkenllbare Spuren da.von, daB ihre 
Erbauer bei dem :.rarburger Meister gelernt haben. Es ist unmog
lieh, den AusfUhrungen des Yerfassers in diesem engcn Rahmen im 
cinzclllen zu folgen. Nur die Kirchen Hesscns und seinCI niLchsten 
Nachbarschaft seion aufgcfiihrt, die baugedankJich mit der Elisa· 
bcthkirche in mehr oder \Vertiger engem Zusammenhang stehen. Es 
sind dies in :Marburg die Schlof3ka.pelle und die Marienpfarrkirche, 
femel' die Stiftskirchen in Wetzlar und Wetter, die Licbfrauenkirche 
in Frankcnberg, die Totenkirche in Tl'eysa, die Walpurgiskirche in 
Alsfeld , die Zisterzienser· Klosterk:irche in Hainu, das Paradies 
del' Stiftskirche zu Fritzlar, die Marienpfarrkirche in lIomberg 

• 
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a. E., die Liebfrauenkirchen in Rchotten und Friedhcrg, die 
Pfarrkirchen St. l\lariii zu ,701klllarsen und St. Amla zu Wolfhagen, 
cndlich noch eine Anzahl Ordenskirchen, wie die Karmeliter- (BrUder-) 
kirche in Oassc], die DOlllinikaner- (Universitiits-) kirche zu Mar
burg, die Minoriten- (evangel. Pfarr-) kirche in Fritzlar, die Domini
kaner- (Stadt-) kirchc in 'l'reysu, die Augusliner- (Drcifaltigkcits-) 
kirche in Alsfcld. Es bedeutet keinc .gcrioge Leistung, diose vielen 
Ballwcrke, zu dcnen noch cine grofic Beihe westfiilisclwr und mittel
rheinischer hinzukommen, Zll priifen und ihre Abhangigkeit von del' 
Elisabethkirchc festzustel\en. Nor eingehendste Kenntnis del' ein
sehHigigen Literatur - sie wird S. 2f15 ff. aufgezii.hlt - verbunden 
mit feinem Kunstgefiihl und Kunstverstlindnis vermochte diese 
schwierige Aufgabe zu bewi.i.Itigen. Reiches Lob yerdient iLUCh das 
beigegebelle Bildmaterial, das freilich bei ci.nem solchcn Werke nicht 
zu entbehren ist. }.lagen aueh yielleicht Einzelheiten spaterhin 1(01'

rckturen erfahren, es blcibt doeh des Yerfassers llnhestreitbares 
Verdienst, zum ersten 1I1ale die ElisaiJethkirche zu Marburg in den 
grofien Zllsamrnenhang del." allgemcillen deutschen l<irchenba.uge
schichte hineingestellt Ilod ihre Bedeutung darin nachdrUcklichst 
unterstrichen zu haben. 1\'!tige das Buch auch bei L1ns in Hessen 
die Beachtung finden, die ihm zukommt, dcnn schon die obige ni.ich
teme Aufzlihlung der von dem Marburger il1Lumeistcr irgendwic be
einfiut3ten hessischen Kirchenbauten diirfte gentigen, urn den Wert 
des Werkes fUr die Geschichte der Baukunst in unserer engeren 
Ileimat nachzuweisen. 

123. l\leycr·Bal'khllUSen, \Verner: Die Elisabethkirche in lIfarburg. 
Marburg: Elwert. 1825. 8°. 68 S. u. 45 S. mit 82 Abb. 5.M. 

Del' Verfasser gibt eine kiinstlerische und kunstgcschichtliche 
Wiirdigung des berUhmtesten hessischen Bauwerkes, die ihren Gegen
stand von cinem anderen Standpunkte aus betraehtet als Kurt Wil
hollll·Kiistllcr (Richard Hllllllllanll und Kurt Wilhe lm-J{jlstuer : Die 
Elisabethkirclw zu l\[arburg und ihre kiiostlerische Nachfolgc. Bd. 1: 
Kurt Wilhelm - Kiistner. Die Architektur. .Marburg 1924). [Vg!. 
Nr. 122.] Hatte dieser in sorgfaltiger Ul1tersuchung die lIerklwft 
del' einzelnen Baugedanken und Formmotive aus franzosischen und 
westf1.ilisclten Vorbildern nachzuweisen versucht, so bcmtiht sich 
Meyer·B., die kilnstlerische Einheit des ehrwiirdigen Gotteshauses 
und die gcwaltige Leistnng, die dessen genialer Baumeister damit 
vollbrachte, ins rechte Licht zu rticken, ein Moment, das seiner 
.Meinllng nach von Kastner nicht genUgend betont wird. Die ein
zelnen Abschnitte der wertvollen Schrift Meycr-Barkhausens behan
deln die BiJdllng des Grundrisses, den Allrbau del' WUnde von Chor 
und Langhans, die Fassade, die Ballgruppe (d. h. den Bau als 
Ganzcs) und den Innenraull1 nod zcigen, WlC wnnderbar alle Rall
teile zu einer cinzigartigen kiinstlerischen Einheit zllsammengefaBt 
sind. Er denkt nicht daran, die von Kustner betontcn AnrC'gungen 
franzosischcr und wcsWilischer \'orbilder wegzulengnen, zcigt aber, 
wie der Marburger l\feister diese fremden Allregungen sclbstiindig 
verarbcitet nnd einer selbstandigen, einheitlichen klinstlerischen Idee 
unlerworfen hat. Meyer-B:s Ausfiihrungen, die sich lmum in oiner 
kurzen Anzeige restlos wiedergeben lassen, griinden si ch auf ge
naueste Kenntnis der Baugeschichte del' Elisabethkirchc und auI 
eine ausgezeichnete Fu..higkeit der Einfiihlung in das kUnstlerische 
Empfinden der deutschen Friihgotik. Eiae rciche Anzahl vorzlig
lichee Abbildungen im Text und auf bcsonderen Tafeln verdeutJicht 
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seine klaren, leichtverst1indlichen Darlegungcn, und so hat er uns 
mit einer Arbeit beschenkt, fiir die wir ihm besonderen Dank schul
dig sind. 

121. mOtt), Hcinrich: Del' Dam zu \Vetzlur. Mit 75 Abbildangen 
und eincm farbigcn Bild in Offsetdrllck. Wetzlar: Sl.'harfe H}25. 4°. 
YIl u. BO S. Geheftet U. in Ganzleinen gcbd. 8 BM. 

Der Dom von Wetzlar hat im ersten Jahrzchnt unseres Jahr
hunderts eine umfunreichc Erneuefung, bezw. Wiedcrherstcllung durch 
Bam'at Sliehl crfahren. Da er aber kein stilistisch einheitliches 
Gebaude ist, sondern in seiner heutigen Gestalt .. HIS verschiedenen 
Stilepochen stamrnt, so gibt er immer noch dem Knnsthistoriker 
munches Ratsel uuf. lnfolgcdesscn war cs flir Glot;1 eiue lohnende 
Aufgabc, dem Wctzlarer Gotteshause, gestiitzt auf urkundliche Zeug
nisse libel" den Bau sowie auf ein(' kllllstkritische Betmchtllng seineI' 
cinzelnen Teile, eine eingehendcrc Darstellung ZlI widmen. Ur
sprtinglich war die StiItskirche zu Wetzlar cine romanische Basilika, 
die in del' zwciten Hllifte des 12 Jahrhunderts cntstand und in 
ihrer Anlage offensichtlich stark von dem beriihmteren Dome zu 
Worms abhangig war. Da del' Ch or bald flir das erweitcrte Kol
Jegiatstift si ch als zu klein envies, wurde er im 13. Jahrhundert 
dUTch einen groBeren im rrlihgotischen Stile ersetzt. Der Erweite
rungsbau ist in seiner Architektllr mit dem Dome zu Limburg 
u~d del' Elisabethkirche in ~arbllrg yerwandt. Wllluend man ihn 
blsher in die Zeit nach 1~20 verwies, mocilte Gloe! aus einJeuch

' tenden sti lkritischen GrUnden seine Entstehllng etwas spater, in die 
Zeit von 1235-1250 ansetzen. Bald darauf muBte man aber all ch 
sich Zll ciner rergroi3erllng des mittleren '!'eiles del" Kirche ent
schliel3en. So cntstand zuniichst in den Jahren 1255-70 das go
tische Slldschiff, wahrend gegen die Wende des 13. Jahrhunderts 
die Nordseite begonnen und im 1·!' vollclldet wurde, jenes noch 
ganz im Stile dcr Frtihgotik wie das l\Jarburger Gotteshaus, diese 
irn Stile del' IIochgotik, dem Ktilner Dom entsprechend. Noch im 
14. Jahrhundert uahrn man die Erweiterllllg des Westbaues in An
griff, die si ch illfolge widl'iger Ycrhrrltnisse bis ins 16. Jahrhundert, 
1561, hinzog unel das Bauwerk als Torso hinterlieB: Nur dm Siid
turm wurde fcrtig - sein Dach zeigt be re its die Formen des Ba
rock -, w~i.hrend der Nordturm unvollendet stellen blieb. Die Folge
zeit brachte lediglich Reparaturen und Erneucl'llngen der innel'en 
Ausstattung, die Jahre lDO!-lO dann eine stilgerechte Restallrierung 
des Domes. - Anf Gloels Ausfiihrungen libel' den plastischen Bilder
schmllck einzugchen, ist hier nicht llloglich. AboI' jedenfalls ist 
seine Untersuchung eine sehr beachtliche und dankenswerte LeistLlIlg, 
und die bildliche Ausstattung seines llllChcs ist gcradezu musterhaft. 

125. Brullllcr, JllugoJ: Wilhelmstal. Mit 64 Tafeln und 2 Lage
pHincn. Marburg. ELwert /1925]. (= Althcssen. Beitrage zur kunst
geschichtlichen Heimatkunde. Hsg. v. A[loys] Holtmeyer. lIeft 4.) 
8 '. [l0 S. 4,50 RlL 

Bereits 1D17 hatte llugo Brunnel' die vorliegende Geschichtc 
Wilhelmstals im Manuskript druckfertig abgeschlossen, do ch hatte 
die Ungunst der Zeiten hisher die Yeroffentlichllng der Arbeit ver
hindert. Jetzt, liber drei Jahre llach dem 'fode des unermiidlichen 
Forscbers, ist sie endlich erschienell. Brunner beginllt seine Studie 
mit einer Geschichte des Dorfcs Amelgotzen (Amelgoteshuson, van 
"Amalgoto"), des 1139 zuerst erwiihllt \Vird und anf desscll Gnmd 
und Boden Wilhclmstal jetzt steht. Ursprlinglich dem Kloster IIel-
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marshausen gehorig und und iahrhundertelang im Erb- und Lehn
bcsilz del' Familie von Schachtcn, wurde Amelgotzen 1643 \'011 Land
griilin Amalie Elisabeth gekallft, und del' dortige Gutshof hiel3 fortan 
nach del' groBcn Fiirstin Ameliental: sic benutzte ihn als SOlllmCI'
sitz. Ihr Urcnkel \\'iIlH:lm VIII. hat dann an Stelle von Amelienta.1 
cin LustschloB mit grol3cm Park angelegt: fortan hieB cs Wilhelms
tal. 1753 erfolgte die Grundsteinlegung, 1756 war del' Unterstock 
bewohnbar. Die VolJendung sollte Wilhelm \'Ilf. nicht mehr er
loben (t 1760): durch den sicbenjahrigcll Krieg gerieten die Bau
arbeiten ins Stocken, und erst 1767 war der cigentliche SchloBbau 
im wesentlichen fertig. An der Hand des oft recht liickenhaftcll 
Aktcnmaterials im Staatsarchiv zu Marburg verfolgt nun Brunner 
die Geschichte del' Ba.uafbeiten nnd der inneren Ansstuttung des 
Schlosses. \Vir erhaiten Auskllnft iiber die dabei beschaftigten Hand
werksmeister, die ohne Frage liberalls tUchtige Arbeit liefcrten. 
Eiu besonderer Abschnitt ist ·den Parkanlagcll nebst Grottc ulld 
Einsiedelci gewid.met. Ein letztes Kapitci endlich schildert die wci
tere Geschichte von SchloB llnd Park bis allf unsere Zeit. In der 
Zeit des Konigreichs Westfalen war das SchloB nach Jcromes Gc
mahlin Katharinental genannt. Damals uud unter Kurflirst Wilhelm 
H. wnrden mchrere \'erii.nderungen an der Inuenausstattung vorge
nomjllen, insbesonderc ltlObel aus dem Wilhelmshoher SchloB dahin 
UberTlihrt. Von einer klinstlerischen Wiirdigung des Schlosses und 
seiner Einrichtllllg hat Brunner aIs Nic.htfachmann abgcsehen. Sie 
ist hoffentlich ill KUrze zu erwurtcn und wird uur die Baugeschichtc 
manch neHes Licht werfen lIlld so Brunuers verdienstliche Arbcit 
ergiinzon. Was Wilheims VIII. Schopfung in dioser Hinsicht be
deutet, kunn del' Kundigc sattsam aus don beigcgebenen, vorzUg
lichen Abbildnngen ersehen, die uns die ti.lt6erlichc Gestalt von Schlol3 
und Park, die Innenrilume mit ihreu wundervollcu Yerzierungen, 
l\lObeln, BiJdern, Wandgcmiilden und Porzellanarbeiten vorfUhren. 
So ist ein Bnch entstanden, von dem man nur bedaucrn kann, daB 
der verewigte Verfasscr sain Erscheineu nicht mehr erlcht hat. \Vir 
Hcsseu aher dUrfen stolz sein, in Wilhclmsthal eines der schousten 
und reinsten Werke fillS der Rokokozeit Zl1 bcsitzen, und sehen der 
demniichstigen kunstgeschichtlichen Darstcllung Itlit besonderer SPi.Ltl
flung entgegen. 

12(i. KiPI)Cnber ger , Albrecht: Philipp Soldan Zllm Fl"ankenberg. 
Ein hessischer Bildhauer des W. Jaluhunderts, :Ucister d.er Of en· 
platten. (l-Irsg. VOIll Verein fUr Heinmtkunde llnd Geschichtc im 
Siegerland.) Wetzlar: Scharfe 1996. 4°. IX u. 142 S. (Mit 12~ 
Abb., 22 Tafcln u. 3 Katalogtafcln.) 

Bereits Bicken, del" frUhere Bezirkskollservutor in Kassel , hallo 
1889 in einem Werke Ober die Eisenhlilten des Klosters Haina ,wf 
den urn 1500 geborenen, 1569 oder doch bald darauf verstorbenen 
Philipp Soldan aus Fmnkenberg aufmerksarn geumcht u.lld ihn als 
Formschneider fUr eine ganze Reihe von guBeisernen OfenpIatten 
festgestellt. Kippenbergcr hat HUll sich in unsorom Buclle die loh
nende Allfgabe gesteiil, das Werk Soldans im gunzen zu velfoIgcn 
und unsere Kenntnissc nbel" diesen Meister zu crweitem und Zll 

verticfen. Es ist ihm gegWckt, die vou Bickeli flir Soldan in An
sprtlch genommeno Zahl von Ofenplatten seh!" wesentlich zu ver
mchrcn, wie denn Soldan auch iUr Stein- und geschnitzte Holzreliefs 
in stattlicher )[enge in Frage kommt. Aus der chronologischen 
Folgo der Werke Soldans zeigt Kippenberger die Abwandlungen in 
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dcm Stile des Kiinstlers auf, die sich im Lanfe von etwa dreil3ig 
Jahren scincr 'i'atigkeit entwickelt haben. Den wesentlichsten Teil 
der Arbeit des Verfassers bildet sadann eine kunsUisthetische Ana
lyse der Werke Soldans, del" sich uns aIs iiberaus vielseitigen KUnstJer 
und rus ein Meister seines F<.tches darstellt, der, selbstverstlindlich 
ein Kind !:Iciner Zeit, doch fUr jedn der auf seinen Beliefs darzu
steJlenden Stimmungen den entsprechenden Ausdruck gefunden hat. 
Seine ersten Anregungen empfing SoIdan von der Spiitgotik: abel" 
im wesentlichen ist er do ch wohl den liiinstlern der deutschen Re-

,naissance Zllzurechnen. Weit liber seine hessische Heimat hinaus, 
in Westfalen, Schwaben und Sachsen, sind seine EinHlisse nachzu
weisen, llnd wenl! del" aus dem Siegcrlande hervol"gegangene kUnst. 
Ierische Eisengu/3 ]Hn Hessen weite Verbreituug gefunden hat, so 
kommtPhilipp Soldan ein I"eichlicher Anteil an dem Verdienst hicran 
w. Klippenberger verfolgt mit seineI' Untersuchung <luch den Zweck, 
den EisenguB, der in der (;egenwart etwas FabrikmaBiges, Seha
blonenhaftes, Unkiinstlerisches angenommen hat, wieder auf einc 
kiinstlerischc Basis zu stellen. Wir glauben, daB er das nicht besser 
hll.tte tun konnen, als indelll er lIns diesen hessischen Meister seines 
Fac1ws nahebrachte, Am SchJusse des Buches fiuclen wir ein nach 
Orten a,ufgezuhltes Verzeichnis der Werke Soldans, der demnach 
ein iiberaus fieiJ3iger Arbeiter gewesen ist. Besonderes Lob verdient 
der reiche Bildschmuck des Ruches, der von Kippenberger sorgfaltig 
ausgewahlt llnd sehr wohl geeignet ist. uns eiue rorsteUung van 
der BedeutulIg und dem kiinstlerisehen Werte des aIten KUDSt
eisengusses zn geben. 

XVI. Kirehe und Sehule. 

127. }~l11s Jm lll J), Franz: Das hessische Missionswerk des W. Boni
fatius. Jlit 7 Karten u. 1 Zeitlafel. Duderstadt: Mecke 1~26 (= 
.Missionsgeschichte der deutschen SUimme und Landsehaften. l1rsg. 
v. Franz Flaskamp. lIeft 1). 8 o. XXIV u. 149 S. 

N achdern Flaskamp bereits einite Einzelstudien lib er das )lis
siollswerk des hI. Bonifatius verof[cntlicht hat - sic sind am Schlusse 
unseres Buches aufgezll.hlt - , gibt er uns nunmchr eine graB UII

gelegte, auf sorgfliltige und lU11fangreiche Priifung aUer Quellen ?;e
griindete Geschichte der Bekehrung Hessens zum Christentum. Bin 
Verzeichnis der zeitgenossischen QueUen mit wertyoUen Literalur
nachweisen, sowie der einschJagigen neneren Literatul" geht der Ar
beit vorans. Bereits 716 hatte der angelsa.chsische Benediktiner
monch \Vynfdth <IUS der Gegcnd yon Exeter in Wessex Bekehrungs
versuehe bei den Friesen nnternommen. Im Mai 7lD ernannte Papst 
Gregor IT. ihn zum Heid€lnlllissionar und legtc ihm den ~amen 
Bonifalius bel. Wieder giug er auf zwei Jahre nach Friesland, wo 
er bei seinem Landsmann Wilbrord aus Northumbrien in die Praxis 
der Heidenmission weiter eingeflihrt wurdc. Dann ab er trieb es ihn, 
si ch aJlein auI eigene Faust zu betll.tigen. El" lenkte seinen Blick 
allf )litteldentschland, auf Hessen, fuhr rheinabwa.rts zurilck und 
kam dann die Lahn aufwarts an sein ReisezieJ, wo er seinen un
sterblichen Ruhm begriinden sollte, Tn Atntineburg griindet er €line 
kleine Niederlassung von Bencdiktinern, da.s spiitere 1\fichaeIskIoster, 
und kommt An{ung 722 in das Zentrum des JIessenlandes, in das 
Gebiet der unteren Edder. Nur von wenigen Getreuen begleitet 
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kann er doch bereits Pfingsten 722 die erste :11assclltaufe vornehmen 
dank der ilberzeugenden KrafL seines von heiligem Glaubensei fer durch
gliihten WOltes. Sein Erfolg ist von Anfang an so gewaltig, daB er Yom 
Papst noch im Herbst 722 in Rom zum :'lissiollSbischof geweiht 
wird llnd nunmehr seine TUtigkeit als Apostel der Deutschen, unter
stiitzt durch die weItJiche Gewalt, von neuern <lufnehmen kann. Im 
Jahre 723 fo]gen nellO 'i'auFen, irn Herbst die bel'tihmte F;mung der 
Donareiche bei Geismar an der Stelle del' heutigen Stiftskirche von 
Fritzlar. GewiB Imt seine Tatigkeit etwas Gewaltsames an sich und 
wUIdc selbst im Kreise seiner tcilweisc milder gesinnten engercIJ 
Umgcbung nicht immer restlos gebilligt. Aber durchdrungen von 
dem hohen sitttichen Ernst seineI' Aufgabe, den heidnischen l\1it~ 
menschen das Heil def Erlosung zu bringen. scheute er auch bei 
Durchfuhrung des einmal von ihm fur recht und geboten Erkannten 
nicht vor Wirten zurlick. An der Stetle des Gotterbaumes errich~ 
tete er eine Peterskapelte, und 724 beginnen die ersten Anfange 
des Petersklosters in Fritztar (= Frideslar, Friedcnsstli.tte). ZUlU Abt der 
neuen Grundung ernannte er seinen Landsmann Wigbert, wiihrend 
er setbst nach Thiiringen weiterzog, um dort seine BekehrungsHitig~ 
keit fortzusetzen. 732 wird er .Missionserzbischof, UIll 735 finden 
wir ilm in Bayern, wo er in Sturm eincn begabten Schiiler findet, 
den er in das Kloster Zll Fritzlar schickt, 74fi wird er Erzbischof 
von Mainz, 753 unternimmt er, hochbetagt,· llochmats eine Bekeh~ 
rungsfahrt nach Friesland, wo er 754 am 5. Juni den Miirtyrertod 
erleidet. In die Zwischenzeit milt seine Organisation del' deutschen 
Kirche, ihre Untcrordnung unter den Papst, dnrcha,lIs nicht immer 
znm lleifatl des deutschcn Klerus, dem diese strenge Untcrordnung 
unter Rom keineswegs bchagtc. Das hessischc Missionswerk ftihren 
seine Schi.iler fort: urn 738 1st dus Land im wesentlichen dem 
Christentum gewonnen, nicht ohne daB die Yerhllltnisse noch wieder~ 
holt Heisen des Apostets nacb lIessen erfordert hiitten. Sturm, 
mittlerweile zum "Priester geweiht, betii.tigt sich zunilchst seeJsorge~ 
risch, wird 743 in den Huchenwald gesandt und errichtet 744 
(12. Marz) das KIoster in F,,!dda. 741 wurden die Bischofssitze 
Wiirzburg fUr Frankcu, Bliraburg ffir Hessen nnd Erfurt fur Thu
ringen gegrlindet. Mehrere Kirchenversammtllngcn dicnen del' 
hierarchischen Organisation del' deutschcu Kirche. N"ach dem Tode 
Hischof Wittas von Biiraburg Anfangs der sechziger Jahre wird 
freiJich das hessische Bistum von 1ul, dem Nachfolger Bonifatius' 
auf dem Maiuzer Stuhte, nicht wieder besetzt und findet damit das 
vou dem AposteI ins Leben gelllfene hessische Stammesbistum sein 
Rude. Und das Kloster FuJda wird in seiner Uberragenden Hedeu
tung um 770 geschmalert, als Lul das 1\toster Hersfetd begri.indet. 
So hat sich die Schopfung des Bonifatills nicht unver1Lndert erlwlten 
konnen. - Hier kann nur annilhernd del' reiche lnhalt von Flas
kamps Buch wiedergegeben we I'd eo, das sich nicht nllr dllrch beson~ 
nene kritische Verwertung des Quellenmateriats, sondern all ch durch 
seine psychotogische Erfassung der Tiitigkcit des A postels auszeichnet. 
Keine Frage taucht auf, die er nicht einleuchtend zu tosen weW. 
So rechtfertigt das Buch volt und ganz die Erwartungen, die man 
nach den bisher von seinem Yerfasser veroffentJichten kleineren Unter~ 
suchungen hegen dllrftO , und es ist sehr Zll bcgrU!3eJl, daB wir jetzt 
ein Bild von dem hessischen Missionswerk des Apostels del' Deut~ 
schen besitzen, das wohl schwerlich fioch wesentliche Verschiebungen 
erfahren wird. 
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128. F las kflllll), Dr. Franz: 
1) ])fI~ Ri stulII Erfur( , ein Beitrag zllr thUringisch-sachsischcn 

i(irchengeschichte (S.-A. aus Ztschr. f. vaterHlnd. Geschichte 
und Altertumskunde (Wesll'ale"s) Bd. ~ti (\\J25) s. 1-26). 

129. 2) Iluf hess ischc n Uoniruz iuspfad c n. MUnster. Appendorff 
1\J2J. 2iJ S. 

Die (;eschichte des .\postels Bonifaz besonders in Hessen ist 
in neuster Zeit yon delll westfa.lischen Forschcr 1"1. yielfUltig all
geba.ut warden, wie schon Ztsehr. 5-', 301 mchrfach anch mit Cha
rakterisierung seiner Darstellungsweise angemerkt wnrde. WohJ 
nicht alles, was er neuerdings in Aufsatzen od er in Bllchform er·· 
scheinen licJ3, lag hier ZlIr Hesprechung vor. Seine eigenen Zitate 
konncn weiter heHen (vg!. hist. Ztschr. 134, I 10:20 S. HiS). 

Nr. 1. Die sehr gC'lehrle Abhandlung Ober das Bistum Erfurt 
wilJ erweisen, daB Bonil"az ursprOnglich zum Bischof von Erfurt 
Willibllld geweiht habe, dell er dann, :lIs uas thUringische Bistum 
eine voriH.lergehende Erseheinung bjieb, ZUIll Bischof von EichsUidt 
nHtchtc, wnhrcnd Thiiringell ebellso "ie Hcsscn <tuf ein eignes Bis
turn vrJ"zichten mu/3te. Nr. 2, dessen lnhalt dUJ"ch den Titel gut 
bezeichnet wird, indem der \'erfllsser lebcndig macht, was der Apostel 
u.uf seinen Wegen zu schau(,1l bekam, ist wohl geeignet weitere 
I\reise anzuziehen. Karl IInr. Schiifers Deutung des Geismar in 
der ~iihe der Donareiche allf Ilofgeismar wird abgelehnt. 

Karl Wenck. 
130. J"las k:lI l1 p , Franz: Die Honifu.tiusta.t von Geismar. Ein Wort 

1200jtLhriger Erinnerung: 72W:H-l~)23/2±. (Literarische Beilage des 
West!"tilischen .I\1erklll", Jg. UJ2.J. Nr. 43.) 

Ein Auszug aus dcm gro/3cren Werke des VerIassers iiberdie 
Tatigkeit des Bonifatius. 

131. Lo fti e r , Klemens: Der IIllJfensberg im Eichsfclde eine Boni
fatiusstiittc? 2., durch Nachtrage fortge~~hrte Auflage. Mit eincm 
Beitrage von Franz Fl a~k:lIIlll Ober die Ortlichkeit del Geismarta.t. 
Duderstadt: Me eke. ll)25. HO, 88 S. 

Bereits WOD hat Loffler, ein Sohn und guter Kenner der Ge
schichto des EichsfehJes, die Fruge, ob Bonifl.ltius auf dem HillIens
berge liitig gewesen, in dell .,Neuon MJtteilulIgen" des ThOringisch
Silchsischen Geschichtsvereins erortert und diesen Aufsatz auch als 
Sonderdrnck erscheinen lasscll. Er kam dabei zu dem ErgeLnis, 
da.B der eichsfeldische Ort Geismar nie nnd nimmcr als Schauplatz 
der Fi.illung def Donarcichc in Frage kommen kanll, daB Bonifatius 
wahrschcinlich uberhaupt nicht durch das Eichsfeld gekommen ist. 
I n einem kritischen Heferat liber die Literatur zut" Geschichte des 
llUlfensberges hut dann Loffler jenes Ergebnis no ch bekriiftigt. Das 
jiingst erschienene Biiehlein ist zunachst ein unver~tnderter Abdrnck 
von Lofilers Inm) ver6ffcntlichter Untersnchllllg. Sod ann setzt sich 
der \'erfasser in drei Nachttitgen mit der !lach l!JOD crschiencneu 
Litcratur :ltlseinander, soweit sic nenerdings den Apostel fiir das 
Eiehsfcld nnd den lIUlfensberg in Anspruch genommen hat. Ein 
weiter-er Naehtrag aus der Feder Flaskamps fUhrt abennals den 
Nachweis, daB als Ort der bekaullten Bonifatiustl.lt lediglich Geismar 
be; Fritzlar in Frage kommcll kann oder gcntluer die Erhebung, 
auf der heute die Stiftskirthc von Fritzlar stcht. In einem SchluB
wort faBt endlich Loffler lIochmals seine und Flaskamps Unter
snthllugen zusammen, wobei er mit berechtigtcm Sarkasmus die 
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Kritiklosigkeit seincr unbelehrbarell Gcgucr geiBelt. Hoffen wir, 
daB cs den wertvollclI AusfUhrungen der boiden \~erfasser nunmeh r 
cndgiiltig gelungcn scin moge, ihre Widersachcr zum Schwcigen unt! 
Z1I der Ubcrzeugung zu hringen, daO wirklicli nur ill del' Gegcnd 
"on Geismar bei Fl'itziar der ill. Bonifatius seine berUhmteste Be
kehrungstat vollbracht habcn kann. 

132. n er sch, Wilhclm: Nencrc Veroffcntlichungen zur Geschichte der 
PrillUonstratenser in I lessen. 1915- 1 H24. (Analecta Praemonstra
tCllsia, t. I [Hr2n] S. (m-76. Tongerloo. 

Kritischer Bericht iiber die neueste Literatur zur Gcschichte 
dicses Ordens in Hossell. 

183. Uer scil, Wilhelm: Knspar Aquilas Zuflucht in Henneberg wll.h
rend des lnterims und die Berufung Christoph Fischers. (Archiv 
fiir Refofmationsgeschichte, Jg. 22 (i~):25) S. l-3S.) 

Kaspa r Aquila, Superintendent in Saalfeld, mu/He diese Stcllc 
1648 infolge des Intcrims aufgeben uud fand 154B eine Zu
f1ucht im Schloss(> zu Rudolstadt bei del' Witwe Heinrichs XXX 11. 
von Schwarzburg und Tochter Gmf Wilhelms IX. von Henneberg. 
Er wurrle bllld Superintendent in Schnllllkalden, kehrte infolgc Diffe
rellzcn 1662 nach SaaIfeld zurUck llnd erhielt ill Christoph Fischer 
einen Nachfolger. Dem Aufsatze, der cillen trefflichen Einblick in 
jene aufgeregten Zeiten bietct, sind 9 Dokumentc aus den .\rcbivcn 
in Meiningen und l\fal"burg im Wortla.ut angchangt. 

13·J. Heil er: Die kirchlicben \'erhaltnisse zu Osthcim. (Hanauisches 
Magazin, Jg. 3 (192,1/2J) Nr. / 3.) 

135. ]1aldfeltl , G.: Eiue Negcrtaufe in Steinall im Jahre j 770. (111.1-
nauisches J\'lagazin, .Jg. 3 (ill20 24) NI". 14.) 

XYII. Geschichte der 'Vissenschaften und des 
Unterrichts. 

106. Unher sitlitsbund j)inrburg e. )1. MittciJuugell. Jg. 19-24. '25. 
Marburg: Koch. 

137. J aelltsch, Paul A.: Beitrlige zur Geschicht.c des anatomischen 
Unterrichts an der Ulliversilat .l\'larburg. SOllderdruck aus: ErgelJ
nisse der Anatomie und EntwickeJungsgeschichte (S. A bteill1n~ del' 
Zcitschrift fHr die gcsamte Anatomie). Hl'sg. von Erich Kallins. 
Bd. 25. S. 772- 82B. MUnchen: Bergmann, und Berlin: Springer. 
1024. 

Die treFfliche Arbeit \'on Jaensch enthaIt ein bedeutsames Stuck 
Marburger Uni\Tcrsitiitsgeschichte. Von Anfang an zeigeD sich die 
hcssischen Landgntfcn bestrebt., tucfttige Lchrkriifte fiir die Mar
burger Hochschule zu gewinnen, selbst wcnn sie solchc aus dam 
Auslande berufen muBteo. Freilich gait es, mnnche Schwierigkeitcn 
zu ubenvinden, nicht zuletzt infolge knapper Mitte!. Bald war cinem 
Professor del' Geha lt zu niedrig, bald wtLl'en die Bestiinde del' Uni
versitlitsbibliothek un medizinischen BUchern Zll geringfiigig, bald 
fehlte es an Leichen( die fiir den anatomischen Unterricht nun doch 
einmal unentbehrlic 1 sind, bald brausten KricgssWrme Hber dus 
Land usw. Und so kam cs, daB trotz des Wirkens muncher AIl1L
tomeD \'on gutem Namen do ch bis gegen Endc des 18. Jahrhunderts 
die Zahl der Studierenden del' Anatomie in Marburg eher ab- als 
zunahm, zumal das theatrul1l anatomicum seJbst fUr die bescheide
neren Begriffe vergangener'rage ein ziemlich rLickstlindiges und un-
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zulitngllches Tnstitut war und liberdies noch Wlter der Konkllrrenz 
des 178B aufge!osten Collegium Garolinum in Gassel zu leiden hatte. 
Mit diesell1 Jahre setzt der Omschwung ein durcn Neubesetzung von 
Lehrstiihlen und dmch Erbauung einer neuen Anatomie in del' 
Ketzel'bach; del' Neuball wllrde 1788 fertig. Das groBte Verdienst 
UUl die Hebung des anatomischen Unterrichts gebiihrt Christian 
Heinrich BUnger, dessen Ti1tigkeit Jaensch mit Recht besonders ein
gehend wiirdigt. Als er Ende 1842, eben 60 Jahre geworden, starb, 
konnte er auf eine dreiBigjiihrige gesegnete Wirksamkeit zuriick
blicken. Seine Nachfolger auf dem Lehrstuhl fiir Anatomie haben 
es dann vGrstanden, den Lehrbeirieb in ihrcm Fache anf der von 
BUnger erreichten Hohe zu erhalten, sodaB die hessische Landes
universihit sich getrost neben den librigen deutschen Hochschlllen 
sehen lassen kann. Hoffentlich erfahren die andcren Wissenschafts
zweige bald eine ebenso griindliche und fachmiinnische DarstellWlg 
ihres Betriebes wie die Anatoll1ie sic dllrch Jaens~h gefllnden hat. 

XVIII. Heeres- uncl Kriegsgeschichte. 
138. Heel': Waffengebrauch und Zweikampf bei der Marburgcr Stu

dentenschaH bis zum Anfang des 19. Jahrhundorts. (Oberhessische 
Zeitung, Jg. 1925, Unterhaltllngsbeilage NI. 2-7.) 

Abdruck cines Vortrages illl Verein fill' hessische Geschich te 
und Landeskunde; Zweigverein !l'larburg. 

139. Ehrelltllfel Will Gediichtnis der lUitbiirger ans (lem Amt Hom
hurg, die i111 Weltkrieg 19J4.-1DI8 for Heimat und Reich gestorben 
sind. Zugleich Festgabe zur Erinnerung an das 50jiihrige Vel'eins
jubiHi.ulll. J0. Reft der l\Iitteilungen des Vereins fUr Geschichte und 
Altertull1sknndc zu Bad Homburg v. d. lIohe. In Kommission bei 
Staudt's Buchhandlung, Bad Homburg v. d. H. 1925. 8°. 212 S., 
4 Tafeln :Jliinzabbildwlgen. 

Der 'ritel des stattlichen Heftes ist nicht gerade geschickt ge
wUhlt. Er lam nicht erkennen, daB das Heft neben del' etwa ein 
Dr.ittel der Seitenzahl einneluuenden Ehrentafol eine Anzahl ge
schichtswissenschaftlicher Arbeiten cnthiilt. In diesen nnden sich 
mancherlei Angaben, die sich auf Gesamthcssen od er Hessen-Kassel 
beziehen. E. G. Steinmetz's Allfsatz libel' das peinliche Gericht zu 
Homburg v. d. H. im 16. JahrhunJert stellt fest, daB die hohe Ge
richtsbarkeit Uber Burg Homburg und ihre ZuLehorungen (,)Stadt 
und Amt Homburg") 1487 von den Ucrm yon Eppenstein anf die 
Grafen von Ranau und 1504 von diesen auf die Landgrafen von 
Hessen iiberging. Das landgriHlichc l-lofgericht in Kassel wurde 
von dem peinlichen Gericht in Homburg gegen Ende des 16. Jahrh. 
a]s Oberhof in Anspruch genom men, i1l1 17. Jahrh. wurde die Rechts
holung bei del' Juristenfakultat in Marburg (uud GieBen) zur stiin
digen Gewohnheit. Del' Streit der Grafen von Dietz aus der Neben
ehe .Philipps des GroBmiiligen wegen del' Landeshoheit ill1 All1te 
Homburg erstreckte sich auch auf die Hegung des peinlichen Ge
richts daselbst. - Del' Bericht August Korfs liber den Durchzug 
del' Anhalter Truppen durch das Arnt Homburg im .'lahre 1591 bo
riihrt die Stel1ungnahme del' Landgrafen Wilhelm IV. von Kassel 
und .Ludwig von Marburg im franzosischen Religionskriege. Die den 
Hugenotten 1591 unter Flihrung Christians von Anhalt zuziehenden 
deutschon Hilfsvolker hausten libel in don hessen-kasselischen 1 an-
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den, die als "Kurhessen" zu bezeichllen wohl bei Ereignissen des 
Jahres 1591 nicht ungebracht ist. Die unoh im Sonderabdruck er
schienene BcschreiLung del' hcssen-homburgischen Miinzen und Me
daillen wird an anderer SteUe dieses Literaturberichts von berufener 
Seite besprochen werden. 

Kassel. A. Woringer. 
140. J:nmner nnd keill Ende . .. Ein Tagebllch aus dem Dreiflig

juhrigen Kriege. Hessen-Xassauische Bilcherei, Heft 1. Heimat
schollen. Yerlag, A. Bernecker, Melsungen. 8°. (i9 S. 

Das bereits anderwilrts mehrfach znm Abdruck gclallgte 'rage
bueh des Pfarrers Plcbanus in Miehlcn \Vird hier in gekUrztel' llnd 
dem jetzigcn Sprachgebrauch angcpaBter Form wiedergegeben. Das 
Tagebuch Lerichtet iiber den :Leuenslllut des Pfarrers Plebttnus bis 
zum Jahre IG35 und schildert damn anschlieBend die Drangsalc, 
denen das Dorf MiehJen und die Umgegend wahrend del' Jahre i63(i 
und 1637 ausgesetzt war. Dabei wird auch riber das Schicksal del' 
dem nassauischen lt1iehlen benllchbarten hessen-kasselischen Dtirfer 
del' Niedergrafschaft Katzenelnbogen bcrichtet und ilber das Auf
treten del' hesson-kasse1ischon Truppen, die im fremden wie im 
eigonen Gebiete nicht besser als die Kaiserlichon llnd die Schwodon 
haLlsten. Auch von Ausfiillen der schwedischen Garnison von Hallau 
untor Rarnsay nach Butzbach und in die ulllliegende Wcttcrau wein 
Plcbanns zu berichten. Das Bilchlein ist l1i.ibsch ausgestattet. 

Kassel. A. Woringe1"" 
141. Camlmgnes de Jaques de lUercoyrol de Beaulieu, capitaine 

au regiment de Picardie (1743- 1763), publiecs d'apres le malluserit 
original pour la Societe de l'Histoire de France par le Marquis de 
Vogue et Anguste Le Sourd. A Paris. Liurairie Renonard. 1915. 
8 '. YH, 451 S. 

Der Yerfasser hat als JIauptmann an den FeJJzugen des 7jah
rigen Krieges von 1757 bis 1762 teiJgenommen und sehildert seine 
Erlel.lllisse in anschaulicher Weise. Bei seine!" Beurteilung def krie
gerisehen Ereignisse uJeiut zu beachten, daB ihm in seiner StelJung 
als llauptmann groBere Obersieht liber die Zusammenhange der 
KriegfUhrung nieht geboten wurde. Immerhin sind seine Sehilde
rungen filr die Gesehiehte des !Crieges in Hessen von \Vert. Die 
Ortsnamen sind in einer fur einen Franzosen anerkennenswerten 
Richtigkeit angegeben. "Weillnstadt" bei Calden (S.305) ist ireilich 
nicht festzusteHen; Wilhelmsthal kann es wo hI kaum sein. 

](assel. A. Woringe1'. 
N a c 11 t rag. 

142. Niederhessisches Worterbuch zusammengesteUt auf 
Grand del' Mundart von Oberellenbueh, l<reis Rotenburg (P'uJda) 
von }~ritz Hofmanll [Deutsehe Dia\ektgeogruphie hrsg. Yon Ferd. 
Wrcde Helt XIX]. Marburg, Elwert 1926. 278 SS. gr. 8". 21 M. 
- leh beeile mich, dieses mir eben zugehcnde Buch hier zur An
zeigc zu bringen, weil ieh wiinschen mochto, daB es bald in die 
lHinde von reeht vielell niederhessischen LandsJeuten kommen mocht.e, 
UIll von ihnen fieiBig benutzt und reieh]ich ausgestuttet (so wieichs 
unten empfehlen werde) dem groUen lIesscn-Nassauischen WCllter
bach, das unter Leitung von Prof. Wrede in Marburg vorbereitet 
wird, moglichst viel und bequcm bCllutzbares Material zuzufiihrcn. 

Des Verfassers Hcimatsdorf Oberellenbach liegt abseits del' 
Eisenbahn, aber doeh nieht weltentrlickt: die Bevolkerung (ca. 450 
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Einw.) ist in der Hauptsache eine bauerliche gebliebell, zu dem Be
trieb der Landwirtschaft gesel1en sich eine freilich jetzt im Absterhen 
begriffene Hausweberei (mit Flachsbaa) und die Gewerbe, die fur 
die dringendsten BedLirfnisse des Bauern sorgen. Damit sind die 
einfachen wirtscnaftlichen und kalturenen Grundlagen gegeben, auf 
dencn sieh der Wortbestand des Dorfes aufbaut. Denn H. gibt uns 
kein ,Tdiotikon', das nur den charakteristischen Eigenbesitz ver
zcichnet, sondern ein komplettes Worterbuch der Oberel1enbacher, 
in dem all c Worter, 'Vortfonnen und Wortbedeutungen verzeichnet 
sind, lib er welche die Dorfier verfilgen: nicht der Einze]ne, dcssen 
Besitz zumeist wesentlich kleiner ist, sondern ihre Gesamtheit. Die 
Zahlen filr diesen Gesamtsprachschatz von etwa 7700 Wortern sind 
im Einzelnen: 4300 Substantiva, 2200 Verba, 730 Adjektiva, 280 
Adverbia. 

Dieses gesamte Material ist nun lexikalisch verzeichnet: nach 
schriftsprachlichen NormaJformen, die einzige Moglichkeit del' An
ordnung, obwohl dabei gelegentlich ein anfechtbarer Entscheid go
troffen werden nmBte: darauf folgt die mundartliche Aussprachc in 
einer leieht verstandlichen phonetischen Schrift. Doch ist es un
umganglich notwcndig, vor eindringender Benutzung des Worterbuchs 
den ihm vorangestcllten ,AbriB einer historischen Grammatik' (S. 15 
bis 44) zu lesen: d. h. einer nach historischen Prinzipien und Er
kenntnissen abgefaBten - denn selbstverstandlich gibt es keino 
,Spracbdenkmiiler des AlteHenbachischen'. Diesel' Grammatik wieder 
geht eine Einleitung voraus (S. 1-14), we]ehe eine lohrreicbe Charakte
ristik des Sprachbest.a.ndes bietet, lIber die sehr zahlreichen Fremd
worter, libel' Knappheit und Bildlichkeit des Ausdrucks, liber Diminutive 
usw. gut orientiert. Es ist aUes bravo Arbeit del' Wredischen Sehule. 

Im Wtirterbuch selbst sind die Bedeutungsangaben moglichst 
kurz gefa13t, immorhin blieb no ch Raum, besolldere Verwelldungell, 
Scherzworte, Killdervorse, sprichwortliche Redensarten und gelegent
]ich auch Volksbrauche zu verzeichnen. Jeder Niedorhesse wird 
das Buch mit stets wachsendem fnt.eresse, mit froudig erregter Auf
merksamkeit Jesen: es regt an, sich liberall, Sehritt fUr Schritt, Rechen
schaft zu geben libel" den Eigenbesitz. lch mochte anen, die in der 
Lage sind das Werk zu kaufen, dringend empfehlcll, es vom Bueh~ 
binder durchschie13en zu lassen, im Text selbst une Worter und aUe 
Bedeutungen, die in del' eigenell gcwuchsenen (nicht erworbenen!) 
Sprache wiederkehren, zu unterstroichen, auf den EinJagen alle Ab
weichungen in Form, Wert und Anwelldung der Worter zu verzeich
nen, au13erdem aber Alles einzutragen was man vermi13t. Mir ist 
vorlaufig aufgefallen, wie vieler gleicher Worter ieh mich aus der 
Jugendzeit in mehr oder weniger abweichender Bedeutung erinnere 
- ohne daB ich natilIlich an den Angaben des Verfassers zweifie. 
Und ieh bin ihm dankbar, da.B er mir fUr viele Worter die seit 
Jahrzehntell schlafende Erinllerung geweckt hat. Es wird manchem 
Alten so gehen wie mir, unrl darin liegt del' besolldere Reiz und 
Zauber eines solchcn Buches: es wirkt zuweilen wie eine Wiin~ 
schelrute. 

Es witre im hochsten Grade erfreulich, wenn def Kanzlei des 
Hessen-Nassauischen Wtirtcrbuches in den naehston Jahren recht 
vielc durchschossene und mit Unterstrciehungen, Zusatzen und N ach
triigen reichlich ausgestattcto Exemplare zugingen. Aber die Sache 
hat froilich einen Haken: das Buch ist ersehreckend teuer! Ich 
wage nicht, dem V crleger einen Vorwurf daraus zu machen, desscn 
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freudige Jlingabe an die heimatliche Literatur gelegcntlich auch VQr 
Opfern nicht zuriickgescheut llat; so ein Wiirterbuch jst nun einrnal 
ein kostspieliges Unternohmen. Die Frage ist nur, ou sich nicht 
rechtzeitig hiitten .MittcJ beschaffen lasseD, urn zu ermugJichen, daB 
das Werk in def Wcise, wie ieh cs angedeutct ha be, dem Hessen
Nassauischen Worterbuche dienstbar und fruchtbar gemacht wilrde. 

Gottingen. Edward Sc/wader. 
148. SUllko], \Vomer: Die \' ogelfauna von HCSSCll. Wollugebiete und 

VerbreiLung der hessischen YOgel. Jobs. Braun Yerlag, Eschwege, 
1826. 8 '. 177 S. 

Eine v61lig umfassende Obersicht liber Wohngebiete und Yer
breitung del' hessiscllcll Yogelwelt fehlte hisher. Allerdillgs lagen 
mehrerc Einzelarbeiten vor, die aber samtlich nur: gewisse Bczirke 
des Gehietes oder besondere 'feile der hessisehen YogelfalHla UlU

faBten. Diesem .Mange] hilft das vorlicgcnde, aus einer Dissertation 
des Verfassers entstandene Buch in willkommener und vorziiglicher 
Weise ab, zumal der Begriff "Hessen" hier im weitesten Sinne auf
gefaBt ist. Au13cr den hciden Hessen sind niimlich auch Nassau 
und der Kreis Wctzlar beriicksichtigt worden. Innerhalb dieses Ge
bietes Iwt der Verfasser die ,"ogelfauna nicht in systematischer 
Artenfolge, sondern naeh den versehiedenen Landschaftsformen be
halldclt. Ob das a!Jgemcin als riehtig anzllsehen ist, mag dahin 
gestellt bleiben: fiir ein verhii.ltnism~i.Big ]deines Gebict, wie das 
hier bearbeitete, ist es jcdcnfalls zweckmuBig. Der Yerfasser be
richtet uach dieser Einteilung Ober die Yerbreitungsgebiete und die 
Einzelfundorte der verschiedenen, in 1 lessen vorkommendeu Yogel
arten sowohl anf G.-und eigener JaugjUhriger Beobachtullg, als auch 
unter Benutzung der einsehJagigen Literatur, die, wie dus Literatur
verzeichnis ergibt, im weitesten Umfange herangezogen worden 1St. 
So ist oin Work entstanden, das weitgehenden Anspri.lchen gerecht 
wird. Dus alphabetische Register der erwuhnten Vogel weist 54.8 
Namen ftuf. Wif wUnschen dem Werke weite Vcrbreitung. - Einige 
ergilllzende Bemerkungen m6gen gestnttet sein: Zwei Uhupaare 
nisteten im Winter 1878/79 im \Valde zwischen der Oberndorfer 
Hiitte und Laufdorf (Kr. Wetzlar) in hohlen Eichen. 1'urmfalken 
nisten scit Jahren in den alten TUrmen der Kasseler Martins- und 
in den jetzigen der Luthorkirche. Eincn sah ieh im Sommer 188G 
frOhmorgens etwa 2 III hoch libel" dern Erdboden durch die Stra.Be 
Wolfsschlueht streiehen. Die Lachmowe kam bis vor wenigen .Tahren 
regelmHBig zur Sommerszeit an der Fulda bei der Neuen MUhle 
oberhaJb und bei Wolfsanger unterhalb Kassels vo!". An der Neuen 
Miihle flndct sieh daucrnd der Haubentaueher. Wasserstar und Eis
voge] wohuten zahlreich an der FuJda bei der Grauen Katze unter
hulb Wolfsanger, bis sic der neuerdings dort entstandene [ebhafte 
AusflUglerverkehr vertrieben hat. Der i(iebitz hriitete frUher (ob 
heute noch?) in den Ieuchten Trieschcn vor dem Brand bei Wi1-
helmsthal. Trappen kamen 1872 bei Fritzlar, UIll 1875 bei Niedcr
kaufungcn \'01". Einen Auerhahn traf ieh 1890 bei rHefe auf der 
Hohe iiber dem Tunnel der Kanoncnbahn. 

J{asse7. A. lVm·il1ge1· . 
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