
Biicher- und Zeitschriften-Umschau. 

A. Besprechungen und Nachweise. 

I. B i.i c her k u n d e, Arc h i v e u n d Bib I i 0 the ken. 

J. B ee kef, Wilhelm Martin, Taschenworterbuch des Heimatforschcrs. 
Darmstadt, Verlag des Hislorischen Vereins fUr Hessen, 1936. 101 S. 
(= Handbilcher des hessischen Heimatforschers. Heft Ill). 

Diese Schrift isl fill' die groBe Zahl derer ZlIs3mmengcstellt, die hei 
malgeschichtJiche Forschungen belreiben, ohne die melhodischc Ausbil
dung des Hislorikers gcnossen zu haben; sic ist erwachsen aus der 
Erfahrung des Verfassers (Archivrat in Danllstadt), del' die an ihn 
gestellten Fragen seit Jalucn gesammelt hat und nun deren Beanlwor
Lung vorlegt. Aus der damit gegebenen Zielselzung folgt, daG nur 
jeden wissenschaftlichen Apparat, Sach- nnd WorterkHirung, verzichtet 
ist , daB nur die unmittelbare Deutung mitgctcilt wird. Uber die Hir ein 
solches Worterbuch zu treffende Auswahl wird man immcr s trcitcn 
konnen - der Verfasser bemerkt daher durchaus zutreffend in seinem 
Vorworl: wer ein WorL, einen Ausdruck venniBt, soIl das Biichlein 
nicht enWiuscht aus del' Hand legen, sondern ihm Mitteilung machcn, 
dam it er das gegebenen Falls in einem Nachlrag odeI' einer 2. Auflage 
beriicksichtigen konnc. Das Buch deutet einc groBe Anzahl von Aus· 
driicken, die in del' iilleren Urkundell- llnd Aktensprache vorkommen 
und dem Laien nicht ohue weiteres geHiufig sind, durch den mode rnen 
Sachbegriff odeI' - sowei t es sich llrn vor allem laleinische Beze ichnun
gen handelt - durch die eutsprechen de Dber setzung. Sie bietet dumit so
wohl dem Heimalgeschichts- wie dem Familienforscher, dem so manche 
Angaben in d en I{irchenbiichern Schwierigkeiten bereiten, ein gel'adezu 
unentbehrliches Hilfsmittel ; es fullt eine vielfach empfundene Liicke 
aus llnd kann daher dem selbsHindig arbeitenden Liebhaber heimat
licher Geschichle nul' wiinnslens empfohlen wel'den. 

Hopf. 

2. Die He i m a l. Ein Lehrgang fur Volksschullehrer namen s des In
stituts fur geschichtliche Landeskunde an del' Universital Marburg in 
Gemeinschaft mit Fachgcnosscn hrsg. von E [dmund] E. S t en g e 1. 
Mit H) Abbildungen. 8 o. 82 Sciten. Langensalza (Julius Beltz) , Berlin
Leipzig 1934. 

Ein ahnlicher Lehrgang fUr Hcimatkunde an Universitat und h6herer 
Schule konnte bereits in Ztschr. Bd. 57 S. 282 r. angezeigt werden. In 
dem jetzt vorliegenden Hefte, das van einer Anzahl namhafter, aJs 
T{enner ihl'es Arbeitsgebietes hochgeschatzter Mitarbeiter zusammcnge
stellt wurde, Hnden wir namcntlich die Anforderungen, die d el' Slaat 

• 

• 
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Adolf Hitlers an die Wissenschaft stelil, kin!' betonl lInd herausge~ 
arbeitet, und \Vir erkennen, weIche FOlie neller Aufgaben Boch zu 1i5.sen 
ist. Das Biichlein will und kann kcin Leilfaden fiir den Volksschu1-
lehrer VOB heulc seill, dessen Aufgaben je nach dem Orte seineI' 'Virk
!iamk('il nrschicdcnarlig sind und die sich jedcr ::.elbsl durch Vertie
fung in dus Volkslulll seines Orles enll'heilen muf3. Es will Icdiglich 
Anregungcn geben, wie die heimalkundliche Forschung arbeiten soil, 
welche Ergebnisse das Sludium gerade des hcssischen Volkstum crhof
fen HHH lInd wie diese Ergebnisse dem Volksganzcn am beslen ver
mittclt werdcn ktinnen. Ludwig Z i III mer 111 a II n (,,\Vissenschaft und 
Hcimatkunde") bctont in gedaukenreichcn Ausfiihrungen, daB die Wis
senschnft "on heulc des Spezialistenlullls nicht enlralcll kann, daB aber 
dicse Spezifizicrung sich slels del' bIlll- und bodcnmiiBigen Verbunden
hcil mil Yolk Hnd Heimat bewuf3l bIeiben muG. Nicht bcslimmlcn 
Volksgruppen soli dic Forschung dicncn, sondcrn alien Volkskreisen 
ohne Unlerschied. Sic n gel ("Hcimalgeschichtc und allgemeine Ge
schichte") wcist nach, wie Einzelvorg5nge del' engeren Heimalgcschichte 
wohl geeignet sind zur Einfiihrnng in die groBcrcn Zusrnnmenhiinge 
der allgemeinen Geschichte. Friedr. U h 1 h 0 I' n ("Die Karle il11 Hei
malunlerrichl") zeigt die Verwendbarkeit del' Karte groBcfcn MaBstabes 
flir die Erkenlltnis der Heimat auf, von wo aus man dann durch das 
Studium umfassenderer Karten in kleinercm MaBslabe die groBen Zu
sammenhiinge erfassen lernL Knrt Se h a r I a u ("Grundzi.ige del' Sied
lungsgeschichle und Siedlungsgeographie") besprichl, wie man auf 
Grund friihgeschichtHchef Funde, durch Erforschung del' naturgegebe
nen Vorausselzungen fur die Siedlungen deren \Vesen erkennt, und 
kommt dabei auf die kirchliche KoIonisalion, allf die Rodungen nnd 
Wlistungen, auf die fOr DeulschIand erst im Hochmittelalter allgemei
ne!" gewordene Siedlungsform del' Sladl. Bernhard M a I' tin ("Flur 
und Flurnamen") geht von der belriiblichen Talsache aus, daB infolge 
des fruheren Gegensatzes von Stadt und Land in Tr3cht und Mundart 
die Vertreler der Wissenschaft nur zu oft ciie liebevolle heimatliche 
Kleinforschung vernachliiBigt und so zur Entfremdung del' einzelnen 
Volksklassen beigelragen batten. Gerade die Flurnamen seien wichlige 
Zeugen fiir die Dorf- und Fami1iengeschichtc, wie sic dcnn auch wert
vollsle Beitrfige zur ortlichen Sicdelungs-, Rechts-, Wirlsehafts-, Kir
chen-, Kriegs-, Spraeh-, Nalurgeschichte und Volkskunde zu liefern ver
l11ochLen. Luisc Be r t h 0 I d ("Mundart l1nd Volkskunde") legt dar, 
wie die Mllndart, weil mehr von Phantasie, Gefiihl und Willen durch
pulst als dic kiihlere Schriftsprache, vielfach bedclllsamc Ziige aus delll 
Leben und Denken des Volkes erkennen helfe; sic enthalte in ihrem 
'Vorl~('hllz weil mehr Konkrela als Abstrakla, unci ihrc reiehhallige 
Synonymik sei so reeht geeignet, in die urwlichsige, vielseilige Denk
weise und Begriffsbildllng im Volke einzufiihren. Z i III III e I' m ann 
("Das Heimatdorf aIs natiirliche Form sozialen Lebens") betonL nach
driicklichst, daB nicht die Sladl mit ihrer Ubcrkultiviel'llng durch Tech
nik, Tnduslrie und damit hervorgerufener Nalllrfcrne, Verstadterung 
unci schlieBIit;h Volkstod das wesenllichste Element des Volkstums sei. 
sondern das Bauernlnm, das Glaube und Brauch, Liedel', Sagen und 
Marcl1en des Volkes lreu gehiilet und bewahrl habe. Dieselll Volksgut 
muB del' Lehrer nachgehen, Ulll del' Jugend die Kennlnis deutschen 
Wesens zu iibermitleIn; vom DOl'f aus fiihrl del' Vveg in die Kenntn"is 
del' nllgemeinen dcutschen Volkskundc. Frilz S c h w a 1 III ("Rassen
und Erbpflege in der Dorfgemeinsc11:.lft") weist hin auf die groBe Be
deutung del' Erkenntnis del' wertvollsten gCisligcn und korper1ichen 
Merkmale der Rasse und auf die Nolwendigkeit, Menschen llnd Fami
lien, die wahrhafl wertvolle Merkmale aufweisen, nach Kriiften Zll fOf
demo Es sci nicht mit del' Ausmerzung del' Mindcrwcrligen durch 
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Sterilisation gel an. Cad K net s c h cndlich ("Praktischc EinfUluung 
in die Familienkunde") flihrt vor Augen, welchen Wert die Erforschung 
der Familiengeschichle fiir die Erkenntnis des Slaml1les und Volkes im 
ganzen habe. An cinigen, besonders bezeichnenden Dcispielen "'eist er 
nach, wie die meislen Familiengeschichlen in ",cnigen Gencrationen 
oft Angehtirige vieler VolkssUimme enlhallen und ",ie duher durch 
diese Billtmischllng cine unendliche Bereicherung unserer Kcnnlnisse 
vom VolksLum erzielt werden ktinne. lJbcrall miissc daher danach 
geslrebt "'erden, daB die Quellen zur Familiengeschichte, standesamt
Jiche Eintriige, Kirchenbiicher, st5dtische und staalliche Archivalien, 
mil iiuBersler Sorgfa1t erhalten werden. - Diese knappe Inhalts:lIlgabe 
wird geniigen, UIl1 ZlI zeigen, welche Fiille bedclllsamsler Anrcgullgen 
del' Jllgcllderzieher aus dem Sludiulll dieses Biichlcills schopfen kflll[l, 
das abcr llichl nul' diesem nachdriicklichsl ('mpfohlen sei, sondern 
jedclll, delll die Erkcnnlnis dculschcn Wesclls am I-lerzcn licg!. 

Israel. 

3. Ko ch, Wailer, Die deulschen Gcmeindegrenzen und ih .. historischer 
Wed. Unlersuchungen zur Frage del' Besliindigekt del' Gcmeinde
grenzen und ihrer Verwendbarkeit als Grundlage fUr hislorische Atlan
ten. Diss. Greifswald, 1035. XII, 85 Seilen. 20 Karten. 

Del' Verfasscr schneidet mil dieser Unlersuchung cin Problem an, 
das als solchcs in der Literatur bisher noch nicht behandell worden 
isl dcm ahe!' fOr die Heimalforschung groJ3e Bedeutung zukoll1l11t. 
In umfasscndcr Auswcrlung der HiI' diese Frage in Bctrachl kom
mendcn iibcrwiegend allgemeillen Darslellnngen gehl er an guI aus
gcwiihllcn Beispieicn del' Enlwicklung dieser Gemeindegrellzen nach. 
dcren ersle Spuren er fOr das 8.-9. Jahrhundert glallbt festlcgen zu 
konnen, wenll anch crst vom 13. und 14-. Jahrhundert an von ciner 
gcwissclI Bestiindigkcil gesprochcn werden kann. Dic wohl crste karlo
graphischc Darslellung von Gcmarkungsgrenzen hcsilzcn \Vir ill \Vil
helm Dilichs Landlafeln hessischer Amter zwischen Rhein und Weser, 
die Edmund Slcngei in den "Marbllrger Stmlien ZlH iilleren deutschen 
Geschichle" Reihe I, StOck 5 im Jahre 1027 herallsgegeben hat, und die 
nicht nul' fur den hcssischen Heimatsforscher unenlbehrlich, sondern 
ihrer melhodischen Behandlung wegen van allgemeiner, grundlcgender 
Bedeulung sind. Auf diese Arbeit g2stiilzt bringt Koch mehrfach Bci
spiele aus Hessen: Welterau, Amoneburg, Netlsladt, Melsungen. Die 
:lus dCIll MillclalLcr iiberkommenen, in den mei.':ilcn F~,lIcn an Boden. 
formen gekniipftcn Grenzen haben erst illl 18. und 19. Jahrhundert 
z. T. recht ticfgreifende Ver5.nderungen erfahren, so daB die Flurk:lrten 
des 17. Jaluhunderts fast ullsnahmslos aIs hislorische Grundkarten 
Verwcndung finden kOnnen. 

Der Verfasser umschreibt das Ergebnis seiner Untersllchungen da
hin: .,Die Gemeindegrenzen haben eine hohe Besli.indigkeil, die durch 
den Bodcn und die hislorische Entwicklllng bedingl ist. Anderllngen 
lrelen immer auf, besonders in den lelzten zwei Jahrhunderlen. Durch 
Schaffung einer Karte, die die Grenzen der Gemeinden vor dem Ein
CluB der modernen Zeil darslellt, wird ein Grenznelz geschaffcn, das 
beim Vcrsagcn urkundlichcr Foederungen ohnc Bcdcnken verwandl 
werden kann." 

Tch kann un se re Hcimalforscher vor aHem in den liindlichen Ge
meinden nur nachdrlicklich und empfehlend auf diese werlvollen Un
tersuchungen :lufmerksam machcn in del' Hoffnung, daB die angefiihr
ten Beispiele dazu alleegen weeden, die se Unlersuchungen auch in 
un se rem Land nachzuprufen lInd durch weitere Feslslellllngcn ZlI er-
ganzen. Hopf. 
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4. Philipp Los c h. Verzeichnis seiner Schriften Berlin, 1935. 4-l S. 
Wer unser hessischcs Schriftlum auch nur einigermaBen verfolgt, 

kennt den Namen Philipp Losch als den eines der frllchlbarsten und 
erfolgreichsten historischen Schriftsteller unseres Landes. DaB seine 
Arbeit aLlch iibcr die engere Heimal hinaus geschiitzt und gewiirdigt 
-wird, beweisl diese Scluifl, die Losch bei seinem Ausschciden nus der 
SLaatsbibliothek zu Berlin am 31. MUrz 1935 von seinen Kollegen ge
widmet word en isl. Wir begriiGen diese von Erich S t e i n b 0 r n be
sorgle Benrbeilung mit besonderer Freude: die Anflihrung von 609 
groBeren und klcineren ArbeiLen, Aufsiitzen und Besprechungen gibl 
einen dankcnswerten Cberblick liber die in 41/2 Jahrzchnten gelcislete 
Arbeit Losch's, die sich auf die verschiedensten Scitcn hesshchen Le
bens erslreckl - wir freuen uns, daB wir nun in der Lage sind, aus 
der Lcbensarbeit unseres Landsmannes immer wieder Anregllng unci 
Forderung zu schopfell. Hopf. 

11. L and e s - II 11 d I-I e i m a t k II 11 d e. 
5. V a u bel, ifermann, Otto: \Vir lIessen! 1936. Edwin Runge Vcr

lag. 8 o. 195 S. (= Deulsches Volk. Schriften deutschen BewuBtseins. 
Rrsg. von A. Hillen Ziegfeld, Bd.6.) 

• 

Der Herausgebcl' dieser Sammlllng, die in 23 Banden Wesen und 
Eigenart der einzelnen deutschcn Sliimme darstellen will, geht in dem 
Vorworl zum vorliegcnden Band von dem Grundgcdanken aus, daB 
das Starnmestum die "Grundlagc des deulschen Volkstums" ist, daB es 
also gilt, das "mangelnde stammesgeschichlliche Wissen" zu libel'
winden. 

Die damil gcsteJllc Aufgabe hat der Verfasser, gestiilzt auf gute 
KennLnis von Land und Lcuten und getragen von krilisch-prlifcnder 
Kenntnis der bisher vorliegenden Literatur gut geWst. In einer Reihe 
von gut mileinander verbundenen Skizzen zeichnet er ein anschaulich 
lebendiges Bild vom hessischen Volk und seiner Landschafl. seinen 
Silten und Brliuchen, von der Besiedlung und wirtschaftlichen Entwick
lung, von dcr polilischen und dcr geistigen Gestaitung im "he'isischen 
Raum", desscn Grenzen er von Miinden aus Uber Siegen, Weilburg, 
Schliichtern und Vacha zieht, und dem er als Ubergangsgebiel die 
Warburger Borde und Waldeck, die Wctterau bis Frankfurt a. M. und 
das gesamle Werragebiel vorlegl. Diesel' hessische Raulll deckt sich 
mit dem Stammland der Chatten, die nicht (\Vie das so oft gcschieht) 
als Teil des frHnkischen Stammes anzusprechen, sondern der lilteste 
und geschlosscnste Stamm unter den Weslgermanen sind, der durch 
zahe Verteidigung seines Gebiels und treues Erhalten seiner Eigenart 
hervorragt. Dabci werden immcr wieder die Zusammcnhange mil der 
allgemeinen dcutschen Geschichte rlufgezeigt - das ist besonders gut 
gelungen in der Darstellung del' groBen Auseinandersetzung zwischen 
Hessen und dem Erzbistum Mainz sowie in del' Schilderung des Zeit
alters Philipps des GroBmiitigen. Urn so mehr ist cs zu bedauern, , 
daB er diese Zusammcnh5nge fOr das 18. Jahrhunderl nicht in gleicher 
Weise aufzuzeigen sich bemiiht. Es sind die so viclfach behandelten 
SubsidienverLriige, die gewiB nicht von der Geschichte best eh en kOnncn. 
Zu ihrer Beurteilung genUgt cs aber nicht festzuslellen. daB auBer dem 
geradc deshalb so hnufig angegl'iffrnen und geschmiihten Hcssen noell 
eine groBe Anzahl von kleinercn und groBeren deulschen FUl'slen die 
gleiche PoJitik gelriebcn hat - eine Priifung allcl' Zusammenhiinge 
zeigt vielmehr, daB hier eine ·wcitgehende Unterstiitzung der deutschen 
Reichspolitik bestimmend mitgewirkl hat. 

DaB bei der stark geddingten Darstellung nicht alle Einzelheiten 
richtig gesehen oder zutreffend dargesle1it sind, kann dern allgemeinen 



It Lundes- und Hcimatkundc. lII. Volkskulldc 235 

Wert des Buehes keinen Eintrag tun. Ein panl' Bemerkungen mogen 
aber den Verfasser anregen, diese -- und allderc - Punkte bei der 
Bearbeitung einer 2. Auflage noehmals zu iiberpriifcn. So ist es minde
stens miBverstfmdJieh, wenD bei Erwahnung der Altenburs bei Nieden. 
stein tS.142) ZlIIll lIuuptort der Chatlen, Mattiulll, bchauplct wird, 
"die Namen der Dorfer Metze und Maden erinncrn noch heute daran". 
D:.lbci kann Madcn weder sprachlich noch geschichtJich Illit Maltium 
in Verbindung gebraeht wcrden, und es handelt sieh allein UIll das der 
Altcllburg benaehbarte Metze. Ebenso wcnig triffl es die tatsaehliehen 
gesehiehtliehen Verhaltnisse, wenn Vaubel Landgraf Hcinrich I. seine 
Residenz von Marburg nach Kassel verlegen 15.8t. Der aIte Mitlelpunkt 
Hessens selbstversUindJich einschlielllich des Landes an del' Lahn war 
Gudensbcrg, das als "Resid~nz" aufgegeben werden ll1ulHe, als nach 
dem AlIsgang des Ilessisch-lhiiringisehen Erbfolgckri('gs das Land an 
del' \Vena in unmittelbare Vcrbindung III it dem Stammiand gebracht 
werden muate. Die hier offellbar vOl'schwebende Huldigung auf dem 
Marburger Schlotl kanll nicht als ErkHinlllg zur "Hesidenz" gedclItet 
werden. Die Lage Marburgs und die Gruppierllng des I...'l.ndcs brachte 
es mit sich, daB die Stadt schon bald als zweite Residenz im wcsent
lichen glcichbercchligt neben Kassel trat. 

Bei del' Bedeulung der Briidcl' Grimm fiit· die allgemeine dculsche 
lInd aueh die hessische Geistesgcschichte mag allch ein gewiB nicht 
schwer ins Gewicht fallcnder, aber fiil' dus Lebcn del' Bruder doch 
nicht bedeutungsloser In·tum richtig gestellt werden. Vaubel sagt 
(S.177/8), daB Jacob Grimm seit 1808 bei deL' "groBen Biichersamm
lung" der I<asseler Landgrafen angestelll sei, und daB nach Verlrel
bung JprtJmcs au('h WjJhelm dorl sein TiitigkeiLsfeld gcfundcn habe. 
Tatsaehlich hatte Jacob, del' im Kurfurstentum seit 1806 als VCl'wal
tungsbeamler im Sekretariat des Kriegskollegillms Uilig gewesen war, 
sogleich beim Zusammenbruch des I<urslaales den Versuch gemacht, 
bei der Bibliolhek Anstellung zu finden, war aber abgewiesen worden. 
AlIf Empfehlung durch Johannes von Muller wlII'de er aber im JlIli 
1808 mit del' Verwaltllng von Jcromes Pr i v a 1 bibJiolhek beauftragI. 
ein Amt, das ihm gule Besoldung, aber wenig Arbcit brachte. Es ist 
hier nicht der Platz auszufiihren, ",ie si ch das auf das Leben und die 
Arbeit del' Bl'iider ausgewirkt hat. An del' "groBcn Buchersammlung", 
del' heuligen Landcsbibliothek, hat Wilhelm 1814 und Jacob 1816 den 
Platz gefunden, del' ihnen die bahnbreehende und grundlcgende wis
senschaftliche Tiitigkeit ermoglichte. 

Ungeteilte Zustimmung wird es finden, wenn Vaubel als Zusammen
fassllng seiner - iibrigens mit Bildern und Karten wohl ausgestatte
ten - Darstellung sagt, daB Hessen ein Bauernland ist, daB darin be
griindet liegt, was es dem Reich zu geben hat; daB es auch im neuen 
Reich in noch sliirkcl'em Ma8 als friiher seine Miltlcrrolle 1.\\'1-

schen Nonl und Slid, Ost und West, ungchindert durch territorinle 
Zerspaltung wird ausiiben konnen. "Hessen ist das biiuel'Iiche Herz 
des neucn Deutschlands, das im Mittelpunkt aller Kraftstrome stehtl" 

Ropf. 

Ill. V 0 I k s k u n d e. 
6. He i m at z a u beT. Mit der I<amera auf stillen Pfaden durch Rhon 

und Vogelsberg. Text von Robert Be 8 leT. 65 Leica-Fotos vou Karl 
Dc c k c. FuJda: Actiendrllckerei [1936]. 8 o. 165 S. 

Man hat gelegentJich es bemungelt, daB landeskundliehe Werke, die 
in ersier Linie durch das Bild wirken woUen, immer wieder die glei
ehen Dilder bringen. Unserem Buche knnn man diesen Vorwmf ganz 
gewiB nicht machen. Ein trefflicher Heimatschilderer und eirl mit 
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kiinstlerischem Augc begabtcr Photograph habcn sich zusammengelan, 
UIll uns in erster Linie die vcrstecklcn Beize del' Landschaft des Rh6n
und Vogelsgebirges durch Wort und Hild nabe zu bringen, und sic 
habcn ihr Vorhaben gHinzcnd gcl6sl. DeBlcl' ist ein Nalurschilderer 
von licf.stem Empfinden, dem cs vorlrcfflich gelungen isl, abseils del' 
groUcn HeerstraBcn neue, unbcachlele Schonhcilcn zu enldeckcn, die 
cs \\'ohl wert sind, ans Licht gezogen zu werden. \Vir werucn vom 
Friihling bis ZlIll1 Winter auf Wanderungen mitgcnoll1l1lcn, und alle 
Reize besinnlichcn Wanderns wcrden uns erschlossen. Nicht fUr den 
Historiker VOIll Fache ist das Buch beslimmt, sondern fUr denjenigen, 
del' seine lIeimat lieht und fur ilue Schonheilen zu jeder Zeit ein offe
Iles Auge und ein offenes Herz mitbringt. Er wird aus dem Buchlein, 
das man nul' aufs warmste empfehJen kann, reiehen Gewinn ziehen. 

IsraeJ. 

7. Hermann Wirlh: Die Flurnamen von Freiburg im 
Br c i s g a u. [Vcroffentlichungen tl. d. Archiv d. Stadl Frcibllrg i. Br. 
6. Freibmg i. Br.: Fr. Wagner ill 1\.0111111.] 1932. XVI u. 289 SS. 80. 

Dies umfangrciehe und grundliiehlige Flurnamenbuch habe ieh be
bereits im Anzciger del' Zeilschr. f. d. Allertum 53, 217 f. besprochen, 
und ich pflegc seit lunger Zeil grundsiitzlich keine Rczensionsdoublcllcn 
zu liefern. Ausnahmsweise entsprcehc ieh dcm \Vunsehc del' Schrift
leitung: weil ieh hicr aus best er Uberzcugung meincll auf dem Ge
biete del' Flurnamensammlung Hitigcll odcr interessicrlcn Landsleutc 
eine in vicler Hinsichl geradezu vorbildJiehc Leislullg cmpfehlen kann. 
Del' VCri':l.s.sCI·, GYl11na:-.ialprofessor in F'rciburg (ulId ja nichl ZllsammCIl
zlIwcrfen mit dcm Anwall del' Ur:,-L.indn. -Chronik!) !':onnlc dafLir cine 
altere ungedruekt gebliehene Dissertation verwcrlen, hat aber doch 
weit dariiber hinalls in del' Hauplsache eigellsle Arbeil gclieferl, 'tvobei 
er freilich von dcm Leiter des Sludlarchivs kriiflig unlerstLitzt wurde. 
Del' Grund und Boden und seine Gcschichte, die Uevolkerllng und ihrc 
Familiennamcn sind ihm griindlieh verlraul. Dus urkundliche Mate
rial scheint geradezu ersehopft. Dabei hiilt sich der Sammler und Ord
ner diescl' in alphabetischer Ordnung vorgefi.ilHlen, anniihcrnd 2000 
Wortgebilde von allem spitzfindigen Etymologisieren und von aller 
kiinsllichen AusdclIlung fern. So dicnl Cl' del' Heimatkunde, del' Si cd
lungs- und Wirlschaftsgesehichte im wesenlliehen wohl ciner ji.ingcren 
Zeit und enttausehl vielleiehl den Einen oder Anderen, del' sich .... on 
del' Flurnamenforschung allerlei interessanle AufschJiisse fUr die fcrnsle 
Urzeit versprochcn hat. Edward SchrOder. 

8. Worterbuch del' deutschcn Volkskunde. Von Os
w a I d A. Er i c h und Ri e h a I' d Dei t 1. Unler besonderer Mitarbeit 
von Olto Bramm, Anneliese Bretschneider, Wilhelm Hansen. NicoJa 
Michailow und Wolfgang Schuchhardl. Mit 158 Abbildungen lInd 6 Kar
tcn. Leipzig: Alfred Kroner Verlng (H)36). 86-1- S. 

Die Literatul' del' deulschen Volkskunde ist in den iclzlen Jal1l'en 
ails eincr zuni;ch~l crfreuliehen mOle ZlI einer fa~t bf'iingsligenden Ober
fruchtung gei'tlngL. Neben zahlreichen Zcitschriflen lint! IIngczuhllen 
Monographicn rcchl verschiedcnen Wertcs ist aueh schon eine ganze 
Gruppe von liiehligen Gesamldarstellullgen im Erscheinen hcgriffen, 
aber einmal sind diese, wenn auch preiswert, doch recht kostspielig 
und dann allch fiir den Laien, del' sich iiber diese und jene Frage 
raseh orientieren mochle, Ztl umstiindlich. 

Da komml denn ein "Worterbueh", wie ieh es 11ier kurz anzeigen 
und warm cmpfehlen m6chle. zu rcehter Stun de. Die lIerausgebec, 
welehe die Huuptarbcit geJeistel hU}lCn, und die Mitarbeiler, die sic 

heranzogeu, sind siimtlieh auf Teilgcbielcn wohl bew5hrl und neben 
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cincl' umfangl'eichcn Lilcratur, welche die Einzelarlikel knapp vel'zcich-
11ell, steht ihnen zumeist uuch eigcnes FOl'schcn und Wissen zu Gcbotc, 
sO([;.1I$ sic gctrost als Fiilll'cr nuftrelcn di.irl'cn. Und als ersler Wurf 
isl illr Wel'k unhcdingt del' Anerkennung wiirdig. 

Um dem Laicn eincn Begriff Zll gebcn, fiir was alles er hier Aus
kunfl, und wo diese knapp ausfallen muJHe, Hinweise finden mag, bilde 
ieh rasch von mir aus ein paar Gruppen: Ostern, Pfingslen, Weihnach
ten, Advent, Neujahr - Jahresfeier, Kirmes, Ernlefest - Bauer, 
Bauernh aus, Bauernregeln; Ernte, RichlefesL - Geburt und Tod, I-Ioch
zeiL und Kindlaufe - SI. Mal'ia, SI. Johannes Bapl., SL Marlin, SL Niko
lall s - Volksbuch, Volkskunst, Volkslied, Volkslanz - Marchen, Sage, 
Biil sc l - Hund und Kutze, Holunder und Wacholdel'. - Wir I-lessen 
freuen uns im Alphabet nichl nur auf (FUll) Holle, sondern auch auf 
hessische Volkstrnchlen und Mal'burger Keramik zu sloB cn. 

Verweise von eillem Arlikel auf einen odeI' me]uere andcre sind 
r('ichli ch und verstiindig angebrachL Abel' hin und wieder wird del' 
Laic doch an dem Slichwort AnstoB nehmen, auf das kaum einer von 
sich aus verfiilit, wie clwa Laienmalerei, Snchgiiter der Volkskllnde, 
Thomas Ebendorfer. Das Wort Flurname fehIt ganz und del' Arlikel 
Eigenname unter dem man es dann suchl, gehol't auch in del' natllr
gemiiB knappen Auswahl des Stoffes und del' Literalur zu clenen, die 
am wenigsten befriedigen werden. Del' gIeiehc Tadel trifft etwa Eulcn
spicgel, wo de Coster an del' Spilze der Lilcralur dirckt irrefiihrend isl, 
um Zigeuner, wo man auch die heule vielfach anzulreffendcn Tatem 
(TaLernbutllne, Talernpfiihle) vermiBl. Auch iibcf die Runen Jief3 e sich 
sich auf gleichem Haume besseres sagen. 

\Vir begegnen den eigenen Wiinschcn del' Verfasser, wenn wir die 
Hoffnung allssprechen, daB sie ihr Werk recht bald in einer zweilcn 
Auflage noch mehr vervollkommnen mochten. Edward Schroder. 

9. G ewe eke - Bel' g, Agnes: 
liche Plaudereicn aus Hcssen. 
W35. 8 o. 126 S. 

Am Quell des Volkstums. 
Lan gensa Iza-Ber Ii n-Lcipzig: 

Volkskund
Julius Beltz 

Die riihmlichst bekannte Verfasserin verstchl es, das Yolk aufs lreff
lichste und anschaulichste sowohl bei del' Arbeit wie beim Feicrn zu 
schildcrn. Wie Irefflich sind die 3kizzcn erschaul, wo sic till S die 
Tupferci , die Gewinnung und Spinnerci des Flachses, die Hauswcberei, 
die Holzschuhmacherei und Korbflechlcrei schilderl1 Nicht minder 
Icbendig sind ihre Darslellungen des hessischcn Volkslebens an den 
groUcn Kirchenfeslen Weihnachten, Ostern unci Pfingslen, sowie an 
Sonntag iiberhaupt, aber auch Zll Fastnacht und bei del' Kinnes, dann 
bei Hochzeiten, Geburls- und Todesf5l1en. Mil einfiihlender Liebe gehl 
s ic dem Volksbrauchtum nach, der . traditionellen Weisheit des Dauern, 
wie sie sich in Hausmittcln, Welterregeln und sonstigen Lebenssprii
chen, im Volkslied, in del' Spinnstube, beim Schlachten, Backen US\ ..... 

kundlun. Lange Jahre hat Agnes Gewecke-Berg gebraucht, bis sic das 
aus gesammellen Volksiiberliefel'ungen und eigcnen Beobachlungcn zu
sammengeslellte Biichlein abschlieBen konnlc. Dafiil' aber sind diesc 
"P!audereien" auch cine geradezu koslliche Lektiire gewol'den, in der 
sie aIles, was sie darslcllt, mit einem lr3uten heimatli chen Schimmer 
zu umkleiden weiB. Ihr warm fUr das Hesscnvolk schlngendcs Herz 
muchL sieh iiberall geJlend. Nicht, daB das Biichlein dem Kennel' des 
Volkstums groBe neue Enlhiillungen brachte! Aber die Verf. lehrt ihre 
Lcscr das Yolk lichen, bringL ihncn scin Dcnken und Fiihlen nah. Echte 
Heimal- und Menschenliebc hat ihr die Fcdcr gcfiihrt, und das ist es, 
was unsel' Drittes Reich erstrebt und in wclchcm Slrebcn es auch be
Illcrkcnswerle Forlsci1riltc erreichl hnL Dics Biichlein tdigt cincn 
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werlvollen Teil daw beL 
schmllck erhaiten, wofiir 

Es hat iibrigens allch beachtcnswcrtcn Bild
del' Verfasserin wie clcm Veri age gedankt sei. 

IsraeL 

10. De r he s s i 5 C he Low e. Eill Volksbuch hessischer Kunst und 
Geschichtc. Kassel: Friedr. Lometsch, Verlag (1£136). 64 S. 

Das van Frilz Lometsch eingefGhrte Biichlein will das Wissen urn 
de Heimal, das Jacob Grimm in seincm bekannlcn Wort "Wer die Hei
mat liebt, muB sic auch verstehen, WCI' ~ie abcr verstehen will, muS, 
iiberall in ihre Geschichte zu dringcn slIchen" verJangl, in Yolk und 
Jugend ford ern hclfen. "Es enlsland aus dcm WUllsch vieler Frcunde 
des ,Hessischen Volkskalenders' [erscheint im gleichen Verlag], die die 
werlvollsten Bcilriige heimatkundlicher Art allS den letztcn 20 Jahren 
des Kalenders in besserer Ausstatlung und oh ne das Bciwel'k des Unter
haHungsstoffes besitzen m6chlen." Es enthlllt folgende Aufsalze: 

K. v. Ba tI m b a c h, Miiller und MGhlcn in Hausinschriften. 
He i n r i e h Fa 1 k, Die wiedergefundenen Fresken in del' Marien-

kil'che zu Gelnhausen. (Beschreibung del' wiedergefundenen frHhgoti-
schen Malereicn in scchs Arkaden del' Mal'ienkirche.) 

Ha 11 s s P l' ii e h c, Inschriften und Bauern-Reime aus Hessen. 
R u dol f He J Ill, Etwas von den hessischen Trachlen (Vorwol't zu 

desselben Verfassers "K6pfe und Trachten aus Hessen und Waldeck" 
- erschienen 1935 im Verlag FriedI'. Lometsch, Kassel). 

B I' uno J a cob, Ringendes Handwerk (Plauderei libel' das Hand
werk in den verschiedenen Bezirken Hessens). 

Br II n 0 J a cob, Hanaus Not und nettung (Bclagel'ung und Ret
tlln~ del' Stadt 1636). 

\V i I h elm Id c, Die Kirche im hessischen Landschaftsbild ( ... "Es 
sollle nul' gesagt werden, wie del' Heimatwandcrer seine Kil'chen irn 
Bilde del' Landschaft sieht."). 

El i s ab e t h K e r s tell, Ein Kasseler Kunslhandwel'ker zu Beginn 
des ]9. Jnhrhunderts. (Johann Heinrich Voiler, 1768-1834, Orgelbauer, 
Erfinder des mechanschen Musikinstruments "Apolonion".) 

El i s a bet h K el's ten, Kassel in del' LlIftfalll'l an erster Stelle. 
Das ersle hcssische Luflschlltzgesetz und sellsame Ballonabenleller in 
Kassc! (1784-85). 

G e 0 l' g G, L 6 n s, Auf den Spuren hessischc1' Vorzeit. (AlIgemein 
untel'l'ichlende Einfiihl'ung mit gut 3L1sgew5hlten Abbildungen). 

Her III ann Me s s e r s c h m,i d l, Hexenglaube in den Hessen
w51dern, 

O. S c h win d l' a z h e i rn, Nimm ein Skizzenbuch mit. (Mahnung 
zum Zeichnen auf Wandel'ungcn - "cin wahres Museum volkstiimlicher 
J{ulluf und KlInsl ist ja das Hessenland, reich wie nicht vie! andel'e 
in Deutschlandl") 

A. Wo r i n gel', Von alien und nCllen Feslen in Kurhessen. I. Die 
Fesle in dcl' SLadt. 11. Die FesLe auf dem Lande. (U. fI. die Kasseler 
Fischzlige, Grenzzlige in WetLer und Biedenkopf, das Hanauer Lamboy
Fest, das Hersfelder Lullusfest, das Soodener Bl'unnenfest, das Maifest 
in Fl'ankenberg, das Eschweger Johannisfest, sowie die land1iche Kir
mes in ihren verschiedenen Ausgestattungen.) 

Das Ganze ist Illit guten Bildern feinsinnig ausgestattet. Hopf. 

11. Ba u m b a c h, Karl von, Das hessische Buuel'l1haus und sein Schrnuck. 
(Hessen IInd \Valdeck in schonen Bildern. Band VII.) Kasset: Vel'lag 
FriedI'. Lometsch (1936). (6 Seiten Text mit 29 Seilen Abbildungen.) 

Del' als feiner Kennel' hessischen Volkstull1s wohlbekannte Verfasser 
bieteL mit diesel' aus del' Fiille eigner verstiindnisvoller Beobachtungen 
geschopflen Skizze cine Einfiihnlllg in die Bell'rtchtung lInd Wiil'digung 
diesel' Seile bUllci'licher Kunst, die Cl' mit ebcnso geschickt ausgewiihl-
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ten Bildern trefflich zu erlautern weiR. Die Ausstatlung, die der riih
rige Verlag dem Hefl gegeben hat, ist durchweg gut, so daB diese 
VeroCCentliehung seh den vorausgegangencn Heften del' Sammlung wiir
dig anschlie.Bt. Verfasser und Verlag verdienen fiir diese Arbeit volle 
Anel'kennung. der hoffentlich der Erfolg zuteil wird, den del' Vcrfasser 
mit den Worten umschreibl: "Wer mit offenem Aug' und Sinn durch 
Hesscn wanderl, wird uberall. selbst in den abgelegensten Gegenden. 
auf Beispiele bodenstiindiger Baukunst und Werke hcimatlichen Schon~ 
heitssil1nes treffen. Moge dieses Werkchen mit seinen auf vielen Wan
derllngen dUl'ch Hesssen entstandenen Bildern ein Anreiz sein, die 
Schonheit del' Heimat kennen zu lernen." Hop£. 

12. Ha i Il, Mathilde: Das Lebensbild eiues oberhessischen Trachlendorfes. 
Von biiuerlicher Trachl und Gemeinschafl. Jena: Ellgcn Diedel'ichs 
Verlag (1936). 83 S. Mit 8 farbigen Tafeln und 52 Abbildungcn. (For
schungcn ZUI' dClllschcn Volkskllnde. Hl'sg. von J. Schwielcring. Bd. 1.) 

Dieses koslliche Buch, dus man nur mit aufl'ichtigel' Fl'eude und 
Gel1ugtulIng aus del' Hand legen kann, geht bewuBt andcl'e Wege, ab 
sie die Mehl'zahl del' bisher vorliegenden Trachlenwerke einschHigt. 
Mit vollem Hecht weist die Verfasserin in del' Einleilung darauf hin, 
daB sich die volkskundliche Trachtenfol'schung nicht dumit begniigen 
kann, "aus Buchern und Museen Erkenntnisse Zll gewinnen", d. h. also 
die noch vOl'handenen Trachlen in ihrer Entwicklung beschreihend rest· 
zuhalten. Sic sieht ihl' Ziel vielmehr "in der unmiltelbal'en Erfassung 
del' Lebensganzheit, in del' die Tl'acht steht". Sie bielet mit diesel' AI'
beit eine praktische Anwendung der Grundsatze, die Professor Dr. 
Julius Schwielcring in del' Delltschen Vierteljahrsschrift fiir Literalur· 
wissenschafl und Geistesgeschichte 1927 S. 748 fL vel'offcnllicht hat. 
Mardorf im Kreis Kirchhain empfahl sich fur cine dcrartige Unler
suchung als besondel's dankbares Beispiel dadurch, daB sich die alte 
Tracht hiel' so gul wie unvcrandert erhallen hat. Durch die geschicht· 
liche Enlwicklllng - Mardorf blieb im Gegensatz Zll vielell Nachbur
dOl'fel'n kalholisch und bis 1802 in Mainzischem Besitz, kam dann poli
tisch an Hesscn, unlersteht aber seit 1821 kirchlich Fulda - hat si ch 
hier eine unmttelbal'e BodensHindgkeit el'hallen, die si ch bewuBl uuf 
sich selbst stelll und VOI' allem von del' pl'otcslanlischen Umgegend 
abschlieBl. Die katholische I<il'che hat das Ihrige beigclragen, uIte 
Sille, iibel'kommenes Dl'auchlum und nicht zuletzt auch die iiberliefel'te 
Tracht in iluel' Eigenal't zu erhalten, um jeder Beeinflussung durch die 
pl'otestantische Umgegend vorzubeugen. Die Arbeil vcrriit auf jeder 
Seite den tiefen Einblick, den die Verfasserin in dus gesamte Leben 
und die gl'undlegende Denkungsweise del' in der iiberwiegenden Mehr· 
zahl seil Genel'ationen im Dorf ansiissigen Dewohncl' gewonnen hat. 
Damit ist sie in der Lage, die Dorfgemeinschaft in den Grundlagen 
ihrel' Beziehungen zu erfassen - Geschlecht und Lebensalter, Arbeit 
nnd Pest, Sippe ulld Hofgemeinschaft lInd schlie.Blich die kirchliche 
Gemeinschufl sind die festliegenden Punkte, von denen aus sieh 
Brauchlum unci Sitte bestimmt, und die sich VOI' allem allch in der 
Trucht auswirken. DaB diese schlieBlich noch mi1 der Tracht der 
katholischen Nachbardol'fer, del' Marburgel', del' FuIdaer und der 
Schlitzer Tracht vel'glichen wird, gibt dem Gesamtbild wCl'tvolle EI'
weiterung und Vel'tiefung. Es ist im Rahmen einer klll'zen Bespre
chung nicht moglich, die feinsinnige Beobachtllng und verstandnis· 
vollen Verbindllngen, die Mathilde Hain aufzuzeigen verstehl, im ein
zelllcn zu wlil'digen; niemand, del' sich ernsthaft um El'kenntnis 
hessischel' Volksal't und Vel'standnis fill' unsel'e Trachtcn muht, wird 
an diescl' Arbcil vOl'iibergehen konnen, die durch den fiir ErfOl'schung 
des dculschen Volkslull1s hochvel'dienten Veriag in Schrift llnd Bild 
aufs beste ausgeslallel worden ist. Hopf. 
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13. U h bel 0 h d e, Qlto: GruB :lUS I-lessen. 10 'i'r:lchlenbilder von Qlto 
Ubbelohde. Mit einer Beschreibung der Trachten von Emil We s s e L 
Quei'-80. Marburg a. L.: N. G. Elwerl (G. Braun) lU)35 ]. 

Trachlenbilder allS den Kreisen Marburg, Biedenkopf, Frankenberg 
llnd Ziegenhain, die Ubbelohde UIll 1896 als VOrlagen fiir Poslkarlen 
zeitlllll'le, ,,-crdcn hier in del' Ol'iginalgro/3c \\"icdcrgegeben llod von 
Wcssel uuf del' Hiickseile eingehend crliiulel'L Ebsdol'fcr, Breidcnbacher 
und Dautphe-Grund, die farbcnfreudige "kalholisehe" Tracht del' Ge
gend von Amonehurg, die Schw~ilmcr u. a. sind besonders berlicksich
ligt. Dei diesen inlcressierl die Noliz, daB von 1900 bis 1930 elwa die 
Zahl del' Trachtentriiger bei den Mlinnern sieh auf die Halfte, bei den 
Fraucll dagegen nul' UIll ein knappes Zehnle) verringert hat. - Ver
sehcnllich Hif3t Wcssel das kurmainzische Amt Amoncburg sehon 1797 
an Hessen fallen; es geschah dies crst im September 1802 und wurde 
im ReichsdcpulationshauptschluB von 1803 bestiiligl. - Es ist ZlI wiin
schcn, daB das Biichlein. das die Kenntnis lInserer Volkslrachten in 
\\"cilcslcll Kreiwn I1ru bclcben <;oil, allcnthalben Vcrbrcilung fin
del, \\"omit auch dcm Andenkcn nn cinen unserer bedeulendstcn ein
heimischen Kiinstler, an den trenen Sohn des Hessenlandcs Qtlo 
Ubbelohde, ein werlvollcr Dienst er\\"iesen ist. Israel. 

14. G rim Ill, Jacob und Wilhelm: Kindel"- und Hausmarehen. Ges:lml
au~gabe mil 4.tG Zeichnungell von 0 It 0 U b bel ° h d c. Bd. 1- 3 (in 
cincm Bande). 8 o. 6 + 3G8, 380 l1. 328 Seilen. Marburg: N. G. Elwert 
(19:l4). 

Vb er diese zuerst 1907 van Rob. Hiemann veranstaltete, im 'I'urm
vcrlage erschienenc, !lach dem WCllkriege nochmals in zwei Auf1agen 
von Elwerl-Marburg herausgebraehlc Ausgabe del' Grimmschen Mar
ch en HiBl sich niel1ls Nelles mehr sagen. Es ist wohl eins del" sehon
slen Hessenbucher, die es gibt, nicht nul' wegen des Sloffes, den die 
Brucler Grimm ZlI einem groBen Teile aus den in ihrer hessischen Hei
mat Icbcndigen Volksmiirehen cnlnahmen, sondern auch wegen der so 
auBel'ordcntlieh feinen IJIustrationen, die del' unverge6liche Hessensohn 
QUo Ubbelohde sehllf und die fast ausnahmslos hessische Motive brin
fU'Il. WClln das WCl'k cinen Fehlel' hatte, so den, daB cs - bei 501-
chel' Ausstaltung selbslvel'sUindlieh - fill' Vicle zu lener W:l 1'. DaB 
jetzt del' Verlag Elwert zum 150. Geburtstage von Jakob Grimm (4. Jan. 
1935) und Wilhelm Grimlll t24. Febr. 1936), sowie wm bevorstehenden 
70. Gcburtstage Ubbelohdes (5. Jan. 1937) sich entsehlosscn hat, das 
'Vcrk in 4. Auflage zu einern wohlfeilen Preise auf den Buchermarkt 
ZlI bringen, ist einc Tat! Etwas verkleinert in Format und Druck
spiegcl, hat diese Ausgabe rein gal' nichls an ihrcm hohen kiinstleri
sehen Wert eingebi.iGt. So moge cJies Buch, das llllsehatzbares Volks
gut enlhiiH, in den weilestcn Kreisen unseres Volkes die Vcrbreitung 
finden, die es wahrhaft verdient! IsraeL 

IV. Mu n d art e n - II II d N a men k U II d e. 
15. lI('s~cn-Nas!:in.lIisehes Volksworterbuch; im Auftrag 

und mit Unlerstiilzung del' PreuBischcn Akadcmie dcl' Wissenschaflen 
zu Berlin, des Hessischcn Bezirksverbanrles zu Kassel und des Nassaui
sehen Dezirksverbandes zu Wiesbaden aus den fur ein He s s e n
Nassauischcs Worlcrbuch mit Hilfc aller Volkskreise und 
besonders del' Lelll"erschaft der preuBischen Provinz Hessen-Nassau ein
schlieBlich Waldeek, del' hessisehen Provinz Qbel'hessen und des west
fiilischen Kreises Witlgenstein von Fer din and W red e angelcglen 
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und verwallelen Sammlungen ausgewuhll 
Bel' 1 h 0 I d. Bd.Il, Lief. 1.....-.8, L~Olll". 
512 Sp. Lex.-Form. 

und bearbeilcl von L \I i s e 
Marburg, Elwert 1927-1936. 

Es i~t 3ngcbracht, ja cs el"scheinl :lIs dringende Pflicht, daf~ jetzt 
auch in unserer Zeilschrift auf dieses bedeutsame Werk hingewiesen 
und die verdienstvolle Leistung del' Verfasserin gewiirdigl werde, obwohl 
es sich nul' um ein TcilsWck, Icider um cinen Ausschnilt handcll, der 
mitten im Alphabet einsclzl und yorlUufig nUl" clwa ein Acht('1 des 
Ganzen darstellt. So feh1l denn auch noch immer der fOr den SchluB 
des zweilen Bandes (L~Z) vorgesehene "Hechenschaflsbcrichl" und 
mit ihm die Reehtfertigung des im Titel enlhaltenen und genau urn
schriebenen geographischen Umfanges. Denn mochte man immerhin 
seilher uber das "I(urhessischc" Idiolikon Vilmars die Nasc riimpfen, 
das "Hessen-Nassauische" Worlerbuch bcdarf ciner Bcgriindung, (lie 
doch wahrlich nichl mit del" Zusallll1lcnfassung von 186B gegeben ist 
- und auch nichl mil cinem I [inweis allf die Niedergrafschaft Katzen
ellenbo~en. Die Folgen diesel" Union mit einem siidwcstlichen Gebiele, 
das in seincm \Vortschalz vielfach wcil entschicdel1el' al,; die Wcllerau 
(mit Frankfurt) auf Siiddelltschland hinweist, muehen sieh denn aueh 
dem in unserer Heimatsprache (sei's Mundart, sei's auch nul' Vulgur
sprache) aufgewachsenen Hessen vielfach bemerklich, sie treten beson
del'S haB in del' Bctilclung resp. den Slichworlem del' wortgeographi
sehen Karten zu Tage: wenn etwa K. 28 0 c h se, S tie r im Gefolge 
von Lupper, K. 35 G ii n s e b III m e, M a r i e n b 1 u m e hinter M a B -
lie b c hen od er gar unsere vel"trallte W u r S t sup p e und S chI a c h t e· 
k 0 h) hinter dem oberdeulschen Met z e I sup p e el"seheinen. - Die 
Aussehaltung von Sehaumburg zu Gunslen des Weslfulisehen Worler
bllches ersehcint berechligt, die Festhaltung des Lhiiringiseh-frankischen 
Schmalkaldens lassen wir uns im Hinblick auf die neuerdings bewie
~{'nc anhiing-lielH' TrClle seine!" Bewohner gern gefallcn, so unbequem sie 
immer wieder kartographiseh erseheinen mag. 

Unser Worlcrbneh ist unter dem gleichen Dache mil del1l "Deulschen 
Sprachatlas" entstanden, den del' unvergeBliche G e 0 I" g Wen k e r vor 
mehr als zwei Mensehenallern mit aufopfernder Hingabc gescilaffen 
und sein Milarbeiler und Nachfolger Fer din and W red e dem Ab
schluil zugel"Ghrl hat. Er konnte mithin ans den von Haus aus ge
sammellen Erfahrungen reichen NuLzen ziehen, rechtzeitig aueh von 
del' Wcnker (wie ieh weiB) gc\\"iB nicht fremden und gleichgiilligen, 
uiJe-r doch !loch dlll"eh den KlIlturgeographen \V i 1 h. Pe B I e r ener
giseh geforderten und gefOrdcrlen ,,\Vortgeogl'o.phie", wie sie nun in 
den zahll"eiehen wortgeographischen Kaden ulld Skizzen unseres We 1'

kes (bisher 55) hoeh~,:t cindrucksyoll unci inslruktiv Zu Tage lrill; dazu 
kommen gleieh erwiinscht die in den Text eingesLeliten IIIusrationen 
fiir ku1LureIJ wich!ige GegensUinde (hisher 52), :.tus denC'n ieh hervor
hebe 15/16 die beiden "L e i e r" (L5rminstrument und Ackerwagen
bremse) und 21-23 Lie h t (e r) k nee ht, Lie h (e r) s t 0 c k, Lie h t
hahI". 

:\{il allem delll steht unser \Vorterbuch wissenschaftlieh und anschau
liell zweiff'lIos allf dC'1" H61lE' del" modCl"I1en Idiolic3. Und es errc ieht 
sie und iiberlrifft einige sogar dUl·eh den erSlaunlichen Reiehtum des 
Wortsehatzes, del" auf mehrfach ergangenen Aufruf und die dienst
lichen Werbevortragc Wredes unsere Landsleute und besonders die 
hessen-nassauische Lehrerschaft zusammengebraehl haben. Teh bin durch 
scchs Jahre Volksschule und den lebendigen Verkehr Illit den unteren 
IOassen meines HeimatsHi.dlchens und del' weitcn Landsehaft in der 
VulgLrspraehc Niederhessens griindlich zu Hallse - aber ieh bekenne 
gern, daB ich in den hisher vorliegenden Buchstaben keine Worlliicke 
gcfulldcn habe, die der Erw£ihllung wert warc. Dagegell hiilte ieh (ieh 
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kommc !loch darauf zuriick) auf manches Wortlcin neLleren Brauchs 
und orfenbal' engsten Bezirks schmerzlos verzichlet. 

Die Vcrfasserin, Frau Professor Dr. L u i s cBe I' t h 0 Id. trat mit 
bester philologischer Ausriistung vom SprachaUas Will Worterbllch libel' 
und darf sich gewiB neben den Verfassern del' ncuercn Mundarlcnlexika 
scilclI in 'i scll. Abe .. sic weist doch, was nichl vcrschwiegen werden darf, 
gegeniiber del' Mehrzahl diesel' Kol1egen, die ausnahmslos in del' 
Mundarl odeI' doch in del' lebendigen Umgangssprachc ihrer cngeren 
LandslC'ulc ullfgewflchsen sind, cincH 11111i1gbarcn Mangel auf, den zwar 
nicht der AuBenseiter, \vohI aber del' Hesse (lInel gewiB auch del' 
Nassauer) immer wieder und gelegenllich fast schmerzhaft empfindet. 
In Berlin geboren und in Berlin erzogen, steht sie dem sich vor ihr 
auftiirmcnden nnd sehr verschiedenwertigcn Zcllelmalerial woh] mit 
phiioiogisehcr Kritik, nber niebt Illil dem sichcrcn InsLinkL gegeniiber, 
den nun einmal der Hcimalboden aUein ver]eiht. So fehIt es nicht 
wenigen del' umfangreichen Artkel an dem Lebcn und del' Warmc, die 
allch eine knflppe Fassung immerhin aLmen ki:innte. Es sind ordnende 
Ikriehle Libel' cin schriftlich vor\iegen(\es Mnlcl'inl - lIBd es fehIt allch 
nicht sclten die Anschauung da, wo sic nichl enlbchrL lInd flllch nicht 
durch eine bildliche Beigabe erselzt werden kann. DaB Wi:irter wie 
Le i c hen III a hI z e it odeI' Me h I bee I' ens t r a u c h kein lebendiges 
Sprachgut, sondern nur ErHiuterungen sind, wil'd dcm Leser ohne wei
teres klar sein. Und \Vie diese, so hat auch del' L c i c hen m a r
s c h a 11 ein Gebildeter (wohl aus Kassel) erliiulernd bcigeecuert: meine 
jugendlichen Heimatgenossen kannlen iiberhaupt kcine anderen M a r
s c h ii 11 e a]s die bei del' M a I' s c h a I J sIc i ch e, sie bedurflen also 
keiner Definition. Und diese Marscllal1e sliilztcn sich nieht etwa anf 
den Slab, sondcrn streckten ihn bei langsamcm Schreiten nur eben 
elwa 2 FuB sc1lrag vor, damit aJlenfnlls die Erde heriihrend. 

Van den worlgeographischen Karlen hebe ieh noch als besonders 
lelureich hervor: 1. Lade (Sarg. Leiche usw.), 8. Laube (Bo
den usw.), 9. Adv. I aut - h a I' t, 12. Le i c h d 0 rn, 13. Le i c he 
(Trauer, Brgr5bn is, Begraben), 24-. Lid (AllgenIid usw.), 
:iH. M:lulwurf - !\foltwllrf, 43. Illorsch (moll, miirbe), 
46. nachlaufen, kriegen, fangen (yom Kinderspiel). Eine 
Fehlbezeichmmg ist auf K. 35 die G a n se b 1 U III e (die ich nirgendswo 
gehorl habe) staU des G a n s e b J ii m ch ens. Fiir die Karie 4 1 a n
g e n - h 0] e 11 reichte offenbar das Zettelmalerial nicht aus: zllmeist 
herrscht ein Nebeneinander von 1 a n g e n: man Jangl elwas unmittel
har: ,.11ernn, hcnll1f, herunler" - aber man holL cs von ,yeiler her: 
"herbei"; so etwas widerstrebt einfach del' Fesllegung im Kartenbilde. 

Daa die S tie h w 0 r t e I' so eines Provinzialworterbuches in schrift
spraehlichcr Form angesetzl wcrden mtissen, wird der Leser ohne wei
teres begreiflich finden, ebenso aber ullch, daB die Ermittlung diesel' 
"Nortnalform" nieht immer beqllem und sicher ist: hei dem mi.. ge
liiufi~en M a i z w e w w e 1 z. B. bezweifle ieh eine Grundlagc M n i
z w i e bel, sie hat ]allt1ich keine Stiitzc oder Parallele. 

Edward Schroder. 

V. 'Vappen-, Siegel- und Miinzkunde. 
16. H}i ve r n i e k, WaIter: Das iillere MUnzwescn del' Wetierau bis ZUIll 

Ausgang d~s 13. Jahrhunderts. (Das Hessische Miinzwesen, I. Bf!.nd = 
Veri:iffentlichungen del' Historischen Kommission fUr Hessen und Waldeck 
XVIII, 1.) Marburg: Elwert 19;36. XII u. 116 Seiten mit 21 Tafeln und 
einer Karte. 

Ein umfas'Sendes Werk 
liingsl vcrnllclen und fLir 

libel' das 
die allesle 

hessische 
ZeiL von 

Mtinzwesen, 
yorn herein 

das den 
wertlosen 
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Hofmeister griindlich ersetzen sollte, stand bereits auf dem erslen Pro
grall1lll del' lIistorischen Kommission, und es war ganz seJbstversliind
lich, daB wir diese Aufgabe H. B u c hen a u anvertrallten, dem wohl 
kClllltnisreichsten GelehrLcn auf dem GeiJicle der miLtelalLerlichen 
Mlinzkunde, dem wir III1S Oberdies landmanllschartlich verbunden wuG
ten. Aber er hat uns durch Jahrzehllte hingehalten; imIner wieder 
stellten sich Hemmungen ein, amlliche Anfgabe und personlichc Nei
{{tlug, die jedem nellcn Fund von Kaufungen und Seega, bei Lichten
berg und Marburg eine Monographic widmete, aber vor der Gestallung 
des groBen Munzwerks, ja vor seiner Inangriffnahme zurUckbeble. Er 
hal kein verwertbares Manuskript hinterlassen. 

Aber: "Was lange wahrt, wird gutl', so di.irfen wir beim erstcn An
blick dieser staltlichen Tafelzahl und nach n1.iherer Prufung des Tex
les ausrufen - mochlen nur diesem ersten Bande weitere in nicl1t 
allzu fernem Absland folgen. Und wir wolIen gleich hinzufugen: ein· 
mal, daB dieses fdihe und wichtige Kapilel unserer hei01ischen Mlinzge
stllithle ohne die wichtigen Funde der lelzlen Jrthrzehnte nichl h~itLe 
geschrieben werden konnen, und dann, daB der Ersalzmann Dr, WaI
ter H ii. v ern i c k, dem \Vir die allsgezeichnete Monographie "Der 1(61-
I1el' Pfennig i01 12. und 13. Jahrhundel't" (Stuttgart 1930) und dam it die 
wichligste ulleI' Vorarbcile'n fUr das geschichlliche Verslandnis des 
wetlerauischen Munzwesens verdanken, nicht nur ein Miinzkenner im 
besten Sinne Buchenau's, sondern weit entschiedener als dieser auf die 
Geldgeschichle eingeslelit ist, die bei den Numis01atikern der allen 
Schllle allzll sehr in den Hintel'grund lral; ein Umstand, del' gel'adezu 
die VernachHissigung dieses hochwichtigen Zweiges der Wirlschaflsg€
schichte durch unsere Hisloriker verschuldeL hat. Das tritt z. B. in 
den Pllblikalioncn des Hansischen Geschichtsvcreills deullich zutage, 
del' Jahrzehnle verslreichen HeB, ehe er durch Wilhelm Jesse ein so 
wichUgcs Kapitel, \Vie cs "Del' wendische Munzverein" (1928) darstellt, 
bearbeilen lieS. 

Das Buch Havernicks zerHi1lt in zwei ungleiche HaupUeile: I. "Das 
Miin1.gebiet der Wellernu in seiner fortschreitellden Erwcitel'llng" (S.l 
bis 82); 11. "Das Milnzgebiet von Welzlar bis zum Jahre 1254" (S.80 
bis 111), deren jedem die Munzbeschreibllng angegliedert, resp. ange
schlossen ist: im ganzen 365 Nummern. Da die Priigung der Wetterauer 
MUnze, bei der es sich zunachst vorwiegend (bis NI'. 2,1,7) um Bl'aklea
ten handelt, in 1160/1165 einsetzt, die Priigung der ReichsmiinzsUHte 
Welz]ar, deren zweiseitigem Typus dann andere (auch einzelne wel· 
terallische) Munzherren gefolgt sind, etwa gleich all ist, umfaBt unser 
Band nicht ganz ein volles Jahrhllndert. Er schlieBt also vor dem 
Beginn einer gesicherlen Mm'burger (hessischcn) Miinzpragllng und halt 
selbslverslandlich fern Fulda, Hersfeld, Fritzlul' und Thliringen, die wir 
also woh] fiir den nachslen Band erwarten dlirfen? Einslweilen begegnen 
wir nur einer vereinzelten thiiringischen Priigung in Grlinberg um 1230 
(NI'.2u6) zweiseitig auf Welter:luer (speziell Fmnkfurter) SehIag, aber 
nach K61ner FuB. Diese Priigung nach Kolnel' FuB hat in Frankfurt 
schon um 1175/80 mit schweren Pfennigen eingesetzt (NI'. 248- 250), be
schriinkt sich aber weiterhin auf zweiseitige I-liilblinge (NI'. 251- 2()9) , 
die den gleichenWert wie die wetlerauischen Pfennig-Brakteaten haben. 
Daher in den Urkundcn dieser Zeit das bestandige Nebeneinander von 
"KOIsehen" im Doppelwert von " Weltereibschen", uber das ieh auf An 
trieh von P. Joscph s. Z. in den Frankfurter Miinzbliiltern 190-1 S. 1 Cr. 
gcseh rieben habe. 

Was sieh fUr die behandelten Milnzarten in dieser Zeit von elwa 
1160- 1254 von Milnzherren und Milnzstatten - es sind nicht wenige 
- crmitteln lieB, hat H. jeweils in den texllichen Zwischenpartien 
seines Buches mit pdiziser Betonllng aller unsicheren, knapp und iiber-
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sichllich vorgefiihrt. 
!'chcn und schlicLlcn 

Wir konnen ihn auch nur aufrichtig bcgHickwiin
mil einem kriifligen Vi,,;)l sequens! 

Edward Schrodcr. 

17. J a cob. 13I'Ull0: Die l{upfcrpl'iigungcn des J{onigreichs WcsLfuien. 
In: Deutsche Miinzbliitler. Jahrg.56. NI'. 402/ 403. S.112- 115. 1936. 

Del' Aufsatz bietet an Hand del' Akten des Messinghofes VOr Kassel 
cinCH Einblick in dil' Pl'iigcLechnik lInd die au<;gcschlagenen Mcngen an 
westHiHschen Kupfermiinzen. Hopf. 

VI. A 11 gem e i n c d e u t s c h e G e s chi c h t e. 
18. Se h 0 f fIe r. Herhert: Die Reformation. Einfiihrung in eine 

Geistesgeschichle del' dcutschen Neuzeil. Bochum-Langendreer. Verlag 
\'on Hcinridl Ptippillghaus, 1936. 106 S. (= Das Abcndland. Forschun
gen zur Gcschichlc europiiischen Geisleslebens. Hrsg. von Hcrberl 
Schoffler. Bd. 1.) 

Schijffler, der bekannle Kijlner Anglist, setzl mit diescr Sludic cincn 
Weg fort, den er crstmalig 1932 eingeschlagen hat mit scinem Werk 
"Anfange des Puritanismus. Versuch eincr Deutung der englischen 
Reformation". Er denkt nicht daran, die zahlreichen theologischen 
und politisch-historischen Untersuchungen um eine nelle zu ver
mehren - er sucht vielmehr die deutsche Reformation von einer ganz 
anderen Seite aus zu verstehen, von del' gewil3 nichl unbckanntj!n, 
aber in ihrer Bedcutuug fur die Entstchung und Entwicklung der 
neuen Bewegung hisher kaum gcwiirdigten Tatsache aus, daB dic Liin
der, die sich der Reformation bis ZlIIll Jahre 1530 angcschlosscn hat
tell, dic also als derell cigentliche machlpolilischc Triigcr angc!;pro
chen werden mussen, frei waren von der vor allem geisligcn Bindung 
durch die in den allen UniversiUiten verkorperte Tradilion. In geist
voner Weise setzl sich del' Verfasser mit der Frage auseinander, wle 
es kam, daB die Reformation gerade von dcr jungen, iiberwiegend mit 
jungen Lehrkr:1ften bcsetzten Wittenberger UniversitiU ausging, daB 
sie damit mit dem Namen einer Sladl eng verknupft worden is1, die 
keincrlei Voraussclzullgen hir die gliicklichc Durchfiihrung des groBen 
geisligcn Kampf('s aufzuwciscn halte. Wenn Schoffler gerade diese "Tra
dilionslosigkeil" nls hcrvolT3gcnd fordel'1ldes Momcnl erkennl, so hal das 
naUirlich nichls Zll tun etwa mit ciner Verkleinerung Lulhers, desscn 
gewaHige Geistestat cr nirgends anlaslct. Aber "volkischer Bes1and, 
Lage im Gesamt gcistiger Gesellschaft, rein politische, reinst person
liche Zuge im groBen Bild des Lebens sind so stark, daB sie kcinen 
Augenblick verkannt werden konnen". Ungemein fesselnd ist es, wie 
der Verfasser die in der Betrachlung \Vitlenbergs gewonnenen Erkennt· 
nisse iiberlr5gt auf die anderen Liinder del' Reformation, in denen 
uberall die Univer ... il5ten fehlten, die durch ihre Tradition fast zwangs
lallfig Zl1 G('gl1efll del" Reformation wurden. Fur die Leser dieser Zeit· 
schrift sei ausddicklich an gem er kt, daB SchijffJer selbslversUindlich die 
1527 erfolgte Griindung del' UniversiWl Marburg nichl iibersieht; er 
weist hier durchaus zulreffend darauf hin, daB die eben erst gegrun· 
dele Universit:U in ihrem ersten JahrdriU eine eigentliche Taligkeil 
noch gar nichl hatte entfalten konnen, und daB sie ers1 allmUhlich 
nach dem \Vollcn ilues Grunders zur geistigen Tr5gerin der hessischen 
Reformation geworden ist. 

"Die Reformation ist die fur das gesamte Abendland ers1e wichlige 
Geistestat del' Deutschen. Die Bedingllngen also, unter den en sic sich 
durchsetzte, sich in dicser Welt auswirkte, musscn von all e n Seilen, 
die das Leben aufweist, erfa6t werden." "Dadurch, daB die Sachscn 
Triiger dcs Reichsgcdankens wurden, ward die groB1e Tat des Delllsch· 
lUllls im Mitlelnller eingcieilel, die Gewinnung des groJ3cn Ostvorgeliin-
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des." "Die religiOse Erncuerung, die religiOs-kirehliche Besinnung, die 
von WiUenberg ausging, hat die Tat del' Ludolfinger zur Voraus
setzung." In diesen knappen Salzen sind die Grundgedanken ausge· 
sprochen, auf denen die Schafflersche Studie ruht. Sie mull gerade 
auch in unseren Tagen jedem Deutschen, der sieh erllsLhaft mit def 
Wiirdigllng unserer geschichtlichen Entwicklung auseinandersetzt, warm 
empfohlen werden. Der Verfasser bleibt nicht in der Darstellung und 
kritischen Wertung einzelner Vorgange sleeken - er weitet den Bliek 
flir eine Erfassung des histodschen -Geschehens, die der GraDe der 
sehapferischen PersanHchkeilen ebenso gereeht wird \Vie der versHind
nisvollen Wiirdigllng aller milwirkel1den Momenle. Auch wir im Lande 
Philipps des GroBmiitigen fiihlen die liefe Verpfliehtung, diese Hoch· 
zeit lInserer heimatlichen Geschichte immer wieder im Lichle der ge· 
samtdeutschen Entwicklung zu betraehten; Schofflers Flihrung weist 
uns Wege zum verlieften VersHindnis des Wirkens unseres groBen 
Landgrafen und alIer derer, die von ihm bestellt als Reformatoren des 
Hessenlandes aueh lib er dessen Grenzcn hinaus bedeutsam geworden 
sind. Hopf. 

19. GiinLher F ran z: Der Deutsche Baucrnkrieg. Aktenband. Miinehen 
u. Berlin: R. Oldenbourg. 1935. IV, 415 S. 

Zll dcm ZITG.59}60 (1934), 2·16 fr. ::mgczeigten Buche des Vr.'s "Del' 
Deutsche Bauernkrieg" (1933) ist jelzt diesel' Erganzungsband erschie· 
nen, del' vorwiegend biiuerliche Beschwel"deschriften aus del" Schweiz, 
Osterreich, Oberdeutsehland und Franken enlhiilt, die bisher unge· 
druekt waren. Der Wert dieser Aufzeichnungen besteht darin, daB sie 
Niedel'sehriften liber den talsaehliehcn Rechtszustand darstellen im 
Gegensatz zu dem Iheoretischen Inhalt der Weistiimer. Da die "Aktcn 
zur Gcsehiehle des Baucrnkriegs in Mitteldeutsehland" gesonderl er· 
seheinen, ist in dem vorliegenden Aklenband fiir Hessen wcnig zu fin
den. Unter den Aklen liber die biirgediche Bewegung (S. 372 ff.) seien 
hervol'gehoben (die Ziffern in der Inhaltsiibersieht silld 1lier durehein. 
andergcralen) : Nr. 191 \'on 1525 Januar 11: die Beschwcrden del' gemci· 
nen Biirgersehaft del" Stadl Hanau an Graf Philipp 11. van Hanau (mil 
alteren van 1513 Februar 27 ); Nr. 192 und 19-1 von 1525 April27 und 
Mai 20 iiber den Aufstand in Mainz und Kastel. Dazl! ist jetzt Zll ver
gleichen F. Herrmann, Die ProtokoJ1e des Mainzer Domkapitel3 (1932), 
289 und die dort zusammengestel1te Literatur. Nr. 193 von 1525 
Mai 8 bis Juni 5: Enlscheid des Frankfurter Rates auf die Beschwerden 
seiner Dorfer (Bonames, Bornheim, Sulzbach u. a.). Nr.195 van (1525) : 
die Besehwerden der Gemeinde Neuweiln~u. Zu den "VoraufsHi.ndcn" 
w5.ren noch nachzutragen die Mitteilungen von H. H. Weber liber den 
Aufruhr in GroBgerau 1514 im "Heimatspiegel" (Gl'oBgerau) 1933, NI'. 29. 

Sehr willkommen ist der am SchluB des Bandes abgedruckte "Na
menweiser" fur beide B.iinde und del" "Sachweiser", der zugleieh ein 
Glossar enlhiilL, fUr den Aklenband. Wer den ersten Band der Dar
stellung besitzt, wird also den Aktenband nicht entbehren kannen. 

Koblenz. Wilhelm Dersch. 

20. Pe I e r Ha r el'S Wahrhafte und grtindliche Beschreibung des 
Bauernkriegs. Hrsg. von Giinther F ran z. Kaiserslaulern: Vel'lag del' 
Pfalzisehen Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften (deren 
Schriften, Bd.25 ), Auslieferung f. d. Buehhandel: Heidclberg-Saal·. 
briicken: Weslmark-Verlag. 1936. 8 o. 126 S. 

Diese cler Heidelberger Rupreeht·Karl-Universilat zum diesjahrigen 
Jubilaum van der Pfalzisehen Gesellschaft gewidmete Sehrifl verdient 
hier einen kurzen Hinweis, weil des Herausgebers letzle Veroffent· 
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lichungen in unserer Zeitschrift 59/60 (1934), S. 264 ff. gleichfulls ge~ 
wiirdigt worden sind nod des Verfassers Werk seit den Drucken von 
1625 und 1R81 ziemlich vergessen war. 

Harer hat als SekreUir des Kurfiirslen Ludwig V. von del' Pralz uud 
Augenzeuge unter Benutzung del' ihm zur Verfiigung stchenden amt
lichen Aklen seine Darstellung verfaBt. Durch seine zweite Heirat 
wurde er del' Schwager Melanchthons. AuGer seineI' Arbeit libel' den 
Bauernkrieg hat er die Hochzeit des Kurfiirslen Friedrich n. von del' 
pralz und die Packschen HtindeJ des Jahrcs 1528 in holprigen Reimen 
besungcn, die hisher nicht gedruckt worden sind. Uber letzlere hat 
gelegcllllich O. Merx in einem Vortragsabend des MaI'burger Zweigver
eins MitLeilungen gemacht (Mitteilungen 1904/5, S. 34). Sowohl dieses 
Gedicht aIs auch die Geschicllte des Bauernkriegs diirfen bei der amt
lichen Stellung des Verfassers fUr gewisse Teile Quellenwerl beanspru
chen, wcist doch der I1crausgeber in einem Nachworl libel' das Leben 
Harers, die Entstehung der Schrift und deren 'Oberlieferung ausdriick
lich dnrauf hin, daB aus dem Briefwechsel des Landgrafen mit 
dem pfiHzischen Kurfiirsten Satze wortlich in Harers Darstellung Uber
nom men wurden. FUr die neue Ausgabe hat Franz eine von dem 
erbachischen Sekretar Christmann ReuB 1551 hcrgesteJIte Abschrift, die 
sich jetzt im Besitz des Herrn Generals Krafft von Dellmensingen in 
Miinchen befindet, zu Grunde gelegl. Abweichende, sachlich bedeut
same Lesarten und ErHiuterungen sind in maJlvoller Beschrankung bei
gegeben. N5heres bringen die erw5hnten Veroffenllichungen von Franz. 
Zu den vorkommenden Orten und Person en ist ein "Namenweiser" bci
gegeben, der die heutigen Namensformen wiedergibt. Ocr Zug des 
L:mdgrafen gegen die Bauern bis nach Frankenhausen wird S. 60 ff. 
erz5hlt. llberaus anschaulich sind oft die Schildenlngen, die, vom 
Herrenslandpunkt aus diktiert, in dem Kesseltreiben gegen die Bauern 
bei Konigshofen z. B. "gal' ein weidlich Gehetz ... gleich \Vie ein 
Sehweinhatz" sehen. Zu den hervorragenden Helfern des pfalz
griifisehen Marsehalls Wilhelm von Habern gehorten aueh zwei Hessen: 
Frowin von Hutlen und Eberhard Schenck zu Sehweinsberg (S.81 
und 84). 

Koblenz. Wilhelm Dersch. 

21. K r use, Hans: Wilhelm von Oranien unci Anna von Sachsen. Eine 
fiirstliehe Ehetragodie des 16. Jahrhllnderts. (Nassauische Annalen, 
54. Bd., 1934.) 

Die gegen den Willen des Landgrafen Philipp des GroBmiitigen, des 
GroBvatel's del' Prinzessin, aber mit Einwilligung und Forderung ihres 
Vormunds, des Kurflirsten August von Sachsen, gesehlossene Ehe del' 
Toehter des KurfUrsten Moritz von Sachsen, Anna, mit dem Prinzen 
WiJhelm von Oranien verlief sehr ungHicklic1l. Es war dies eine Folge 
der zweifellos vorhandenen geistigen Erkrankung del' P.-inzessin. In 
den sieh daraus el'gebenden Ehezwistigkeiten und bei den sehlie81ieh 
gegen die Prinzessin notig gewordenen ZwangsmaBregcln war es Land
graf Wilhelm IV. von Hessen, der immer wieder seinen EinfluB zu
gllllsten der ungliicklichen Frau aufwandte, ohne aber deren schlieB
Iiehe Gefangensetzung verhindern zu konnen. Eine: zweifelhafte RoBe 
spielt del' Vater eines uneheliehen Kindes del' Prinzessin, der Vater des 
Malers Peter Paul Rubens, den del' Verfasser del' sehr eingehenden und 
sorgfaltigen, auf archivalischen Grundlagen beruhendcn Arbeit nicht als 
Verfiihrer del' Pdnzessin, sondern als von ihr VerfUhrten ansehen will. 

Wo ringer. 
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22. En gel ha r cl t, Adolf, Kirchenrat: Del' NUrnberger Religionsfriede 
von 1532. (Mitteilungen des Vereins hir Geschichte del' Sladt Niirn
be'g, Band 31. 1933.) 

Die T5ligkeit del' Schmalkalder Bundesverwandlen, besonders auch 
des Landgrafen Philipps des GroBmiitigen, zur Erreichung des Re
Jigionsfrieden s von 1532 wird ausfiihrlich dargeslellt und gewu,·digt. 

Woril'.ger. 

23. W a e c h t er. Freiherr Eberhard von: Die Ietzlen Jahre del' deut
schen ReichsritterschafL (Wurttembergische Vierleljahrshefte filr Lan
desgeschichle, 40. Jahrg., Heft 3/4, 1934.) 

Wiihrend del' jahrclangen diplomatischen Verhandlungen libel' das 
fcrnere Schick suI del' dculschen Reichsrilterschuft bcselzle Bayern ploLz
Iich im JaJlre 1803 die VOIl seinem Gebiete umgcbcnen reichsrilter
scl1aftlichen Besitzungen. Ihm foIgle im Juni 1803 del' FUl'st WilheIm 
Friedrich von Oranien-FuIda in gleicher Wcise und nun besetzte allch 
Kurfiirsl Wilhelm I. die an Kurhessen angrenzenden reichsritlerschaft
lichen GebieLe. Andere Fiirslen vcrfuhren ebenso bezuglich ihrer rit
terschaftlichen Nachburgebiete. Auf Eingreifen des dcutschen Kaisers 
muBte rtber Bayern am 17. Februar 1804 die besetzten Gebiete wieder 
riillmen. Siimtliehe anderen AnnexionsfGrslen foIgten nun eilig diesem 
Beispiel, wobei sie sieh um die Wette bemiihten, ihre eigenen Gesetz
widrigkeiten uIs harmIos hinzustellen und die Vel'antwortung fUr ihr 
Vorgehen auf andere, vor allem auf Bayern zu sehieben. Die an Kur
hessen grenzenden Gebiete des reichsrittersehafllichen Kantons Rhon-
Werra fielen dann 1806 doch an Kurhessen . Wo ringer. 

24. U n b e k ann t e s D e u t s chI and. Eine Buchl'eihe. Herausgeber 
Han s K u n i s. VerIegt bei Moritz Schafer in Leipzg. 

K u n is , Hans: Wildenberg. Die Gralsburg im Odenwald. (1935.) 
64 s. 12 Tafeln mit 64 Abbildungen. 

Ri e g er, Kmt: Grenzburgen im Nordgau. (1936.) 92 S. 45 Abbil
dllngen. 

"Diese BlIchreihc soIl aus Einzcldurstellllngen von Burgen, Schlos
sern, Kirehen usw. hest eh en, die aus kunstledschen, gesehichllichen 
odeI' sonstigen Griinden bemerkenswert sind, jedoch im Bewufllsein 
des deutschen Volkes Boch nieht den ihnen gebiihrenden Platz ein
nehmen. Vomg unbekannt sind sie selbstversHindlich nicht, denn 
regional odeI' einem Kreis von Historikern sind sie sHml1ich bekannt. 
Da sie abel' einem groBen Teil des deutsehen Volkes unbeku~lI1t sind, 
leil eL del' Herausgeber daraus die Berechtigullg fur die gew5hlte Be
zeichnug her." 

Mit diesen Wol'ten fUhrt del' Hcrausgeber eine neue Buchreihe ein, 
die nach den hisher vorliegenden B5.nden in del' Tut die Aufmerksum~ 
keit weitel'er Kl'eise verdient. Und da im weiteren Ausbau 'Jer Reihe 
auch del' hessische Raum die ihm gebuhrende Berlicksichtigung finden 
soli, sei auch an dieser Stelle empfehlend auf sie hingewiesen; wir 
wel'dcn den Fortgang des Unternehmens mit Aufmerksamkeit ver
folgen und gem auf die Erscheinungen aufmerksam machen, di~ aus 
irgendwelchen Griinden auch in unseren Reihen Beachtung fmden 
solJten. 

W i 1 den b erg im Odenwald inleressiert an diesel' Stelle auch des
ha}b, weil die aus del' 2. H5.lfte des 12. Jahrhunderls stammende Burg 
einmal kllrze Zeit (1810--1816) zum darmsl5.dtischen Hessen gehort 
hat. AlIBerdem moge wenigstens erw5.hnt werden, daB die Gcschichte 
del' Berm von DlIrne, die den Wildenberg erbaut haben, auch nuch 
Hessen hinliberspielt: hat doeh im 13. Jahrhundert eine Tochler des 
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Grafen van Durne einen Grafen von Ziegenhain geheiratet. 
Der Schwerpunkt del' Arbeit ist in dem Unlertitel angedeutet: cs 

handelt sich um den Nachweis, daB Wolfram von Eschenbach urn die 
Mitte des 13. Jahrhunderts in Wildenbcrg gelebt uod gearbcilet, und 
daB diese BmS del' Gralsburg den Namen gegeben hat. Dieser lilerar- I 
hislorisc11Cll Unlcrsuchung im einzclncn nachzugehcn, liegt fiir diese 
Blatter keine Veranlassung vor. 

Dem gegeniiber lritt def rein geschichllichc Teil stark zuriick; nul' in 
groSen Ziigcn wird eine Geschichte des Hauses von Durne uod def I 
Burg gegebcn. In vorsichtig-kritischer Untersuchung werdcn die er
reichbaren Quencn bis hin zu den Inschriften-Reslen, die sich auf der 
Burg finden, herangeholt. Die Untersuchung bIeibt aber in dieser Ein
zeIdarstellung stecken und macht leider keinen Versuch, dieser einst 
so kriiftigen und miichligen Burg ihre SteJlung und Aufgabe im hcimat-
lichen Gebiet zlIzlIweisen. Die Burg wird lediglich aIs EinzeIerschei-
nung behandelt, unbekiimmert darum, daB del' 1271 erfolgle Verkauf 
an Mainz doch unmilteIbar auf die Ausdchnungsbeslrebungcn des Erz
bistums hinweist und in die allgemeinc deutsche Geschichle hinein-
fiihrt. Es bleibt zu wiinschen, daB bei einer Neuauflage, mit der man 
bei der allgemein deutschen Bedeutung der Burg wohl rechnen darf, 
auch dieser TeiI eine vertiefte Bearbeitung erfahrt. 

Die Darslellung "on Ri e g e r hielel dem Historiker llnmillelhar w{'cL
volle Einblicke in die fruhmiltelalterliche Geschichte des Nordostens 
des heutigen Bayerns. Es handelt sich UIll die Kampfe gegen das 
Tscheehcntum, das seit dem 9. Jahrhundcrl immer wieder weslwarts 
vorzudringen suchle - Kampfe, in denen die funf hier il11 einzeInen 
behandellen Burgen Falkenherg, FIossenburg, Leuchlenberg, HallS 
Murach und Schwancnburg cine bedclltsame RoBe gespiell haben. Die 
Darstellung ihrer Geschichte \Vird unter dem verbindendcn Leitgedan
ken zu einem fesselllden Bild deulschen Ringens, das in del' Art sei
neI' GeslalLung fur die Burgcnforschung auch anderer Gcgenden an
regcnd wirken kann. 

Del' Verlag hat den beiden Biindchen eine anerkennenswert gute 
Ausstattung gcgeben; insbesondere verdienen die AbbiIdungen, ohne die 
derartige Darstellungen tot bleibcn miissen, volJes Lob. 

Hopf. 

VII. A I I g e ill e i n e h e s s i s c h e G e s chi c h t c. - D a s 
L and g r a fen h a u s. 

25. Se h u r i c h l, Anncmarie: Bilder hessiscJler Sladle aIs historische 
Quellen von Wigand Gerstenberg 1493 bis Malthalls Merian d. A. 1646. 
Diss. Marbllrg, 1930. 68 S., mil 16 Abbildungen. 

"Die vorliegendc Arbeit will sich mit hessischen Sladtebildcrn be
schaftigen, und zwar rnit Darstellungen allS del' Zeit des 15. bis 17. 
Jahrhunderts, dcren Urheber derselbcn Epoche angehoren." "Sic will 
versuchen, an Hand von Beispielen eine Entwicklung del' SliidteabhH
dungen zu geben lInd zu untersuchcn, van welch em Zeitpunkl ab und 
inwieweit mit naturgelreuen Darslellungen zu rechnen isl." 

Die so umschriebcne Aufgabe sl1cht die Verfasserin dadurch zu 
16sen, daB sie die AbbiJdungen hessischer (in dem Rahmen, wie ihn 
Dilich in seinC'r hessischcn Chronik zie1lt) Stiidte in einer Auswahl ,,-ie
dergibt und dercn hislorischen Wert vor all em an dem Beisp iel von 
Marburg festzlIstellen sich bemuhl. Behandelt wcrden Wig:1nd Gerslen
berg, Sebastian Munster, Braun-Hogenberg, Abraham Sa m, Wilhelm 
Dilich, Daniel Meillner und Matthi.ius Merian d. A., nachdclll die Ent
wicklung des SUidlebildes im allgemeincn untersucht warden ist. Man 
kann nicht sagen, daB die Arbeil wesenllich iiber das hinausfiihrt. was 
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jeder Ge!i.chichtsforscher und -licbhaber, del' .~i<:h cinmal mit dicsen 
Dingen befaBt hat, unmittelbar erkennen muB. AuBerdem 1l1uB fest· 
gestellt werden, daB die Verfasserin nicht Gberall mit del' gcrade fGr 
derartigc Untersuehungen notwcndigen Sorgsamkeil zu Werke gegangen 
ist. So i!i.l cs unbeclingt riehtig. daB sic die selbstversHindJiehc Zusam· 
menstellllllg del' Quellen durch die Al1gabe des FUlldortcs ergHnzt. Dus 
hiitte aber volh.liindiger gesehehen konnen. Z. B. sind die Ausgaben 
\'on Dilich~ Chronik nichL nur in del' .Marburgcr L'lliversitahbibliolhek. 
sondern aueh in del' Kasseler Landesbibliothek vorhandenj dasselbe 
gilt "on den lIundschriftcn "on Gerstenbcrgs Chroniken 11. a. m. Auch 
die bibliographische GenauigkeiL hiBt Zll wiinschcll librig. Diese Fest· 
stellungen magen etwas kleinlich erscheinen; wenn mall aber bedenkt, 
daB die Nachforschungen oach iilleren Dar!Stcllllngcn allel' Art durch 
maglichst genalle Angabell erlcichlert werden, daB cs bci del" Be· 
schriinkung, del' die Benulzung soIcher Werkc un"ermeidlich unter· 
worfen werden muG, notwendig ist, a] I e bekannlen Fllndorle im L~lIld 
nachzllweisen, drulll wird man zugeben m i.is!Scn, daB solche Unvoll· 
~Lijndigkcilen das Nacharbciten unnotig erschwcl'en. TroLzdcm kann 
die Arbeit, riehlig verwendel, flir unsere heimische Geschichtsforschung 
von Nutzen sein. In dem "Vel'zeichnis del' Stiidlcabbildungen, nach den 
Werken geol'dnet", und dem "Alphabetischen Vel'zcichllis del' SUidte
ansichten" bringt die Verfasserin Obersichten, die guLe Diensle leistcn 
kOnnen. Hop£. 

26. He B, Erwin: Die verkallfte Armee. Geschichte einer deulschen 
Kolollie im brasilianischen Urwald. Berlin: Paul Neff, Verlag, 1936. 
80. 156S. 

Das Such berichtet iiber die Schick sale von 500 hessischen Bauern, 
die, als Soldaten wahrend des amerikanischen Befreiuogskrieges oach 
Nordamerika gelangt, sich unler FGhrung cines aus delll KnOll slum· 
ll1enclen Thomfls Kahlcr zu Schiff nach Bra!o>ilie>n I)('gcben und dort im 
Urwald cinc Kolonie gegrUndet haben sollen. Die.sc Erziihlung soil fluf 
Aufzeichnungcn eines spanischeo Geistlichen beruhen. \Vie> del' Vel'· 
fasser Zu diesen Aufzeichnungen gelul1gt ist, sagt er nichl. Eine and ere 
Quelle Ober diese Brasilienfahrt ist bisher nieht bekannt geworden. Was 
Verfasser libel' die hessischen Truppen beriehtet, ist falsch. Er liiBl 
sie an dell Gefechten von LexingLon unci Bunkershill leilnnhmen, die 
Zll einer Zeit stnttfanden, in der noch kein hessischcr SoJdal amerika
nisehen Boden betreten hatte. Man darf dann('h wohl die Wahrheit 
der abenleuerlichen Brasilienfahrt anzweifeln. Das BllCh wiirdc also 
einer Erwiihnung an dieser SlcUe nichl bediirfen. wenll es niehL Pflicht 
wiire, auch hier wieder Verwahrung dugegen einzulegcn, daB 11llSere 
hessi~chen LandesfUrsten durch die Beschuldigung des "Soldalenver· 
kalifs" verunglimpft werdell, nachdem Hingst nachgewiesen ist, daG von 
eincm solchen gal' keine Rede sein kann. Woringer. 

27. We i d e III ann, Johannes, Nellbau eines Staales. Slaats· Ilnd vel'· 
waltungsrcchtlichc Unlersuchung des Konigreichs Westphalen. - Leip· 
zig: Felix Mciner, Vcrlag, 1936. 86 S. (Schriften der Akademie fur 
Deutsches Recht.) 

Diese Arbeit ist niedergeschrieben "untel' dem Eindrllck des fran
zo~ischen Huhreinfalls im Jahrc 1923, als wieder die Gefahr del' zwangs
weisen Griindung eines westlichen Sonderstaatcs im KOl'per Deutsch
lands unmitlelbar drohte"j sie isl dann in del' Notzeil des Wiihrungs· 
verfalls nicht zlIm Druck gekommen und wird in einer Zeit veroffcnt· 
lieht, "da mit der Saarfrage emeut das Gespenst eines solcJlen Son· 
derstnales auftauchte, das nun dureh die dcuLsche Abstimmung end· 
giiltig gebannt ist". In ausgezeichnet durchgearbeiteter Darslellung 
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wird dus westfiiJische Staalsrccht geschildcrt, nichl \Vie cs gewesen. 
sondcrn wie cs geworden ist. Darin liegt dus vollkommen Neuc dieser 
Darslellung, daB sic die tiefslen Ursachen des vollkommenen MiBer
rolges aufweist, daB sic nicht nur die Wirkung und die Gegenwirkung 
verzeichnet. sondern voc allem herausarbeitet, \Varum das Konigreich 
Westfalen von vornherein ztlm Scheitern verurteilt war. Dabei isl def 
Verfasser kcineswegs von blindem HaB gegen das volksfremde Gebilde 
geleilel; in sorgHiltig kritischer UnterslIchung gehl er den inner-en Zu
s:lInmcnhilllgcn nach und wird dem an ~ich Gulcn und Wertvollen, das 
in diesem Aufbau nieht Cehlte, durchaus gcrcchl. Gestiilzt auf genuuc 
Kcnnlnis der in Betracht komll1enden Verhli1lnisse und gelcitet von 
t'l'illClll Verstiindnis Hir staalsrechtliche l\16glichkeitell und Gegebenheilen 
arbeilel er in ersch6pfender Untersuchung del' weslfiilischen Slaatsflih
rung, del' Volksverlretung, del' Verwaltung sowie del' StelIung des 
Slaalsvolkes die innere Unwahrheit und Unm6glich1<.:eil dieses Unter
nchmells hcraus. So bringt das Werkchen liberzeugcndc Belch rung libel' 
Zusammcnhiinge, dencn bisher Boch kein Bearbeilcr diesel' geschicht
lichen Epiwde I1nchgegangen ist; sie "'irkl zugleich aIs aufrtiltelnde 
Mahnung an jeden Deutschen, sich dureh die Erkenntnis lInd Wiir
<ligung gcschichllichel' Vorgiinge Verstiin<lnis fOr die weitcrc Enlwick
lung unseres Volkes zu sehaffen. Knapp und klar faBt del" Verfasser 
das Ergebnis seineI' Untersuchung dahin zusammen: "Jedenfalls liegen 
illl staalsrechllichen Aufbau des Konigreiehs Weslphalen zum wenig
sLen die Gl"iinde fUr seinen inneren Zusammenbruch, wenn man von 
dem Umsland del' Unwahrhaftigkeit und Heuehclci absieht, del' dureh 
die Scheinvcrfassung hineingebraeht wurde, abcr nUl" wenig verslim
mend wirkle, da die Bevolkerung cine eehte Verfassung noeh garnicht 
kannte. Eher schon ist die verfehlte Verwallungsart und Innenpolitik 
dafiir veranlwortlieh zu machen, die aus delll liberal sein wollenden 
Reehl einen Polizeislaat schlilllmster Art sehllfen. Und die wiehtigsten 
Ursaehen fill' den inneren Zerfall des Konigreiehs Weslphalen Hegen 
iiberhallpl auf ganz anderem Gebiele. Sie sind vor allem in der Zer
riitll1ng des Staalshaushaltswesens und del" grenzenlosen siltlichen Ver
wahrJosung del" herrsehenden Kl'eisc zu finden, JelzLen Endes auch in 
del" ganzen poliLisehen Unlllogliehkeit dieses Slaalsgcbildes." 

Das Biichlein gehart zweifellos zu den bedeutsamsten und besten Ar
beilen, die wil· fUr die Erkenntnis del" gesehiehllchcn Entwicklllng auch 
unserer engeren Heimat besitzen. Hopf. 

28. Hit z e rot h, Heinz-OUo: Die politisehe Presse Kurhessens von der 
Einfiihrung der Verfassung vom 5. Januar 1831 bis zum Ausgang des 
Kurstaates 1866. Marburg: Druck Univ.-Buchdrllckerei Joh. Aug. Koch. 
AusHeferung Zeilungswissenschaftliche Vereinigllng Miinchen, 1935. IX, 
187 S. 11 Tafeln (= Zeitung und Leben, Bd. 22). 

Sinn und Zweck diesel' Arbeit ist naeh dem Vorwort des Verfassers, 
"die zeitllngstechnische Entwicklung del' politisehen Presse eines deut
sehen Bundesstaates dazustellen, die Hemmungen, die si ch dieser Ent
wicklung in den Weg stellten, aufwzeigen, die Politik del' wichligsten 
hessisehen Zcitllngen in entscheidenden Jahren zu verfolgen und ihre 
poJitisehe Wirkung - positiver odeI' negativer Art - herauszuarbeiten". 

Diese Aufgabe ist in vollem Umfang und in glilcklichsler Weise ge-
16~t. Gesli,ilzt auf eine genaue Bestandsaufnahmc hat del" Vcrfasser das 
gesamle, recht umfangreiche Material krilisch durchgearbeilet und dar
aus ein ansch:lUliches Bild Yom kurhessischen Zeitungswesen entwickelt. 
Es ist a\lBerordentlich reizvoll, dem Auf und Ab del' Zcitungsgriindun
gen und -Unlel'druckungen zu folgen, nicht zuletzt anch deshalb, weil 
del' Verfasser dieses bun le BiId durch knappe, aber allsreichende Hin
weise auf die jeweilige politische Lage J(urhessens wie des iibrigen 
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Deul!:lchl::lIld<; zu untermalcn und damit plastisch zu se~LalLen verslehl. 
Die Darslellung des wirlschaftlichen Ringens der Zeilungen, des Ansteigens 
und Abfallens der Bezieherzahlen und der inneren Zusammenhiinge der 
verschiedenen NeugrHndungen vermilteln einen fesselndcn Einblick in 
die politischen, wirtschafllichen und kulturellen Verhiiltnisse der Zeit, 
und die beigegebenen Tafeln machen das Bild unmillelbar lebendig. 

Es kann nieht iiberrasehen, daB eine derarLige Dar<;lcllung auch die 
Unferligkeil der geschichllichen Aufhellung dieser Zcit seharf hervor
treLen HiBI. \Venn es naliirlieh auch nicht AlIfgabe einer solchcn Unter
suchung sein kann, auch nach dieser Seile vollstilndige Ergiinzung zu 
bieten, so hat es der Verfasser doch als "zwingendc NoLwendigkeit" 
empfunden, "das Hauplallgenmerk darauf ZIl rirhten, wie das poIitiliche 
Verllallnis zwischen der Groflmarhl PreuBen lint! dem preuf.lisches Ge
biet trennenden Kurstaal sich in den Zeilunge)l verschiedener polili
scher Richtungen darstelIle". Mit diescn Wortcn hat der Verfasser 
das Kernproblem dieser Zeil richtig urnschrieben, und seine Arbcil mull 
auch von diesem Gesichtspunkt aus gesehen als ein wcrtvolles und 
lebhaft zu begdillendes Hilfsmittel fUr die Fiille der hier noch ZLl lel
stenden Einzelal'beit anerkannl werden. Es ist ja selbslversllindlich, daB 
die bisher vorlicgenden gcschichtlichen Darstellungcn diesel· Zeit nicht 
an der politschen Pressc als Quelle voriibergegangcn sind; ebenso kIar 
ist aber atlch, dall die Schwierigkeit, dieses Material vollstiindig zu 
machen unci zu vcrarbeitcn, nur zu einer nllgrlllcin wiirdigcnden und 
hier und da kritisch nachpriifenden Benulzung zwang. Hier hat die 
vorliegende Arbeil gdindIich Abhilfe geschaffcn, und es 1st zu hoffen, 
daB sie zu wciteren Einzeluntersuchungen anregen wird. 

Dazu mag noch eins gesagt werden. Die Entwicklllng der letzten 
drei Jahrzehnte des Kurstaales ist wesentlch beeinflufll durch Hassen
pflug, dessen Gestalt Boch immer stark umstrillen, dessen Wirken aber 
- wie auch Hitzcrolh bcmerkl - "keineswegs nur negaliv zu wer
ten" ist. Es ist dringend zu wunschen, daB sein im Privulbesilz be
findlicher schrifLlicher Nachla6 auf seinen QueIlenwert durchgesehen 
und gegebenenful\s der hiSlorischen Forschung zugiingig gemachl wird. 
Damit wlirde das vorliegenclc Aktenmatcrial eine bedeutsrtll1e Ergiin
ZLlng finden und die Aufhellung der Geschiehle dieser Zeit urn ein 
beldichUiches StUck gefordcrt wcrdcn. Moge die vodiegcnde Arbeit 
auch hierfiil' den AnstoCl geben! 

Die Arheit Hitzeroths, die der philosophischen Fakultiit der Univer
sitiit Miinehen als DoklordisscrlaLion vorgelegen hat, stelll einen wert
vollen Beilrag zur kurhessischen Geschichte dar - einmal ihres Ei~en
wertes wegen, nicht minder aber auch wegell def mit ihr gegebenen 
Anregungen! Hopf. 

29. L 0 n s, Georg, G.: "Bruder, weiBt Du, daB ieh lebe?" Denksehrift 
Uber die Auswanderung aus Hessen-Nassau unci Randgebieten. Heraus· 
gegeben von der "Forschungsstellc Hessen-Nassau in der Fremdc" im 
Landesverband Hessen-Nassau des V. D. A. Kassel (1936). 62 S. 5 Kar
tensklzzcn. 

Der Verfasser stellt einleitend fest, daB seine Arbeit "kein nur wis
senschaftlirh-geschichtliches Werk, keine nur wirtschaft~poliLische Be
trachlung, keine Iitcrarisch-iisLhclische Geistreil'heiei, sondern cine naiv
gefiihlvollc und mit Blut gcschriebenc Darslellung der heimallichen 
Auswanderung" sein soil - und diese Aufgabe hat er, soweit eine 
"DcnkM'hrifl" das tiberhaupt ermoglichl, tltlsgelekhnel g('losl. Man 
spUrt es in jedcr Zeile, daB der Verfasser miL dem HCflschiag bei der 
Arbeit i.,t, und daO echle Liebe zum dellL!:Ichcn Volkslum !:Ieine Aus
fUhrungcn Icitct. Man muB aber aueh feslstellen, daB ihrc sachlichen 
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Ergebnisse iiber das hinausgehen, was hisher allgemein angenommen 
wurde. So Hilll aus seinen Darlegungen nuf die Auswanderutlg ge
rade auch all"> lIe~sen-Kass('l ein nClIcs Lichl. DaB hier wie ander
warts po1ilische und wirtschaflliche Nolzeiten die Auswandcrung ge· 
fordert haben, knon nicht iiberraschen; nach den Angabcn des Ver
rassers ist abcr diese Bewegung in Hesscn-Kassel doch !loch sliirker 
gewesen, als hisher bekannt war. 

Die "Forschungsstelle Hesscn- asgnucr in del' Fremde" soil "die 
Sammlung, Pflege und Riickverkniipfung des aus del' Provinz ins Aus
land verzogenen Deutschtums, sowcit dicses iiberhaupt 110ch erfa6bar 
iSl", durchfilhren. Diese Aufgabe ist nahirlich in allererster Linie ein 
dringendes Gchot der Arbeit am deutschen Volkstum. Ihre Losung 
wird ab er - und die vorliegende Denksehrift bildet einen verheiBungs
vollen Anfang - 3ueh dem Historikel' wel'tvolles Material und neue 
Erkcnntnisse in del' El'fassung von Yolk und Heimat hringen. 

Hop!. 

VIlI. \' 0 r - u n d F r ii h g e s chi c h t e. 
30. V 0 n del' a u, Joseph: Die Ausgl'ahungen am Biirabcrg bei Fritzlar 

1926/ 31. Die freigeJegten fJ'iinkischen FeslungsanJagen sowie die 
Gl'undlinien del' iilteslen KirchcnbauLen am ersten hessischen Bischofs
sitz inmilten des Kaslells. 22. VerOffentlichung des Fuldael' Geschichts
vereins. 66 S., mit 4 Karten, I) Lichldrucklafeln und 44 Abb. im Text. 
FuJda 11)34. 

"In oppido quod nomina tu I" Biil'abcrg" - so heiflt cs in seinem 
Schreiben an den Papst Zacharias - griindete um das Jahr 740 Boni
fatius das fl"eilirh nUl" kurzlebigc hessi'i('he Bistum. Del" Worllaut die
sel" erslen Erwiihnung des Blll"abcrgs besagt unvcrkennbar, daB bei del' 
Einrichtung des Bistums das oppidum, also die befe'iligle Siedlung, be
reits vorhanden war. Du ferner in keincl" lInserer Quellen fHr die Ge
schichle des frtihen 8. Jahrhundcl"ls von einem Kirchenbau des Boni
fatius an dem neuen Bischofssilz die Hede isl, w5.hl'end doch bc:i den 
anderen BonifatillssUilten Amoneburg, Fritzlal", Fuld:.! und Hersfeld 
jedesmal der Bau del' Kirche als eine der wichtigsten Handlungen aus
driicklich erwiihnt wird, so war die Vermutung nicht von der Hand 
zu wC'isen, didl die UOrnbcrg-Siedlullg ebclI schon vor del" BislulllS
griindllng ihr Gotteshnus gehabl habe, dus dann um 740 lediglich zur 
Bischofskirche erhobell worden sein mufHe. Anlage und Alter dieses 
vorbonifutianischen friinkischen "oppidum" zu klfiren, war das Ziel del' 
Grabungen, die von 1926--1931 unter Leitung von Professor Dr. h. c. 
Joseph Vonderuu-Fuldu vorgenommen wurden und liher die Ilunn' ehr 
der "erdiensl volle Grabungsleiler den abschlieBenden Bcrich t erstattet. 
Im 'Vesentlichen konnlen die Vermlltungen durch die Spfllrnarbeit be
st5.tigl werden. Die Grundmauern der heutigen KapclIe erwh'sen sich 
noell a1s die der Bischofskil"che von 710 und zugleich ais die iilteslen 
Fundamente eines Gotteshauses an dieser Stelle iibel"haupt. Zu der 
Annahme vorbonifatianischel" Gl"iindung mochle die von den bonifatia
nischen Griindungcn Fulda und T-Tcrsfeld abweichende lInd vielleicht 
iiltere GrundriOfonll des Kil"chJeins pnssen, wenn auch die VondcraU'iche 
Vermutung einer iro-schottischen Anlage eigentlich nur das {noch dazu 
reichlich split bczeuglc) Brigiden-Patroziniulll fOr sich hat. Ein neben 
del" Kapelle aufgedecklel", gleichfalls selll" altertiimlicher Tflufbrunnen 
mag indessen erst eigens fiir den Bischof und seine Missionsbcdiirfnisse 
angelegt worden sein. Von den Befestigungsanlagen, auf deren Unler
suchung dns Schwergewicht del" Arbeitcn lag, konnlen Vcdriuf und 
KonstrukLion - teilweise bis in Einzelheiten der Mauerkonslruktion 
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hinein - befriedigend gekliirt werden. In der Vcrorrentlichung ver
miBt man allerdillgs cinen Plan, aus dem die Lage der Schnittc und 
der abgedeeklcn FHichen, also das AnsmaB des wirklich durch die Gra
bung erfal3tcn und untersuchten GeHindcs, hcrvorgingc, rceht schmerz
lieh, weil cs ohne diesen Plan fast unmoglich isl, das sichcr Feslge
stellte von dCIll nur durch l{ombinalion Erschlossencn zu trcnllen. Im 
GroBen und Ganzen aber kennen wir nunmchr das Ausschcn des 
Kastells. Eine unregelmiiBig poiygonalc Mallcr von fast 1100 Mcter 
Liinge und liber 4 Meter Hohe mil einem aus Erdc angesehiitteten und 
hinten dllrch eine Fultermauer abgestlitzten WaJlgang umzog die Ber
geshohe, an den nieht durch Steilhiinge geschiilztcn Seiten noch durch 
cin vorgelcgles Grabensyslem, hier und da auch dllreh miichtige Tiirmc 
versliirkt; .- zwci Tore - beachl1ichenveise an den Steilhiingen ge
legen - riihrlcn ins Innerc. Unmittelbar hintcr del' MalleI', an die 
Futtermaucr des Wallganges angebaut, lagcn die ianggcslrcckten Sol
dalenbarackcn, durchweg einfache pfostenbauten mit Fachwerkwan
den. Der gallze weile Illnenraulll der Feslullg war, wie cs naeh den 
freilich hier nul' geringfiigigen Schurfungen schcint, nicht mit Bau
lichkeiten bestanden, abgesehen natiirlich von der Umgebung der 
l{apelle, wo sich indessen gd:iBerc Bodenbewegunscn mil RUcksicht auf 
die noch andauernde Bcnutzung des Friedhofs verboten. Es soil Ilier 
\'on eincr Eing:li{'derung di{'~{'s durch die Grahungen rcchl gut heraus
gekommenen Wehranlagentyps in die geschichtliche Enlwicklung des 
Bcfestigungswesens. zu der mancher Anreiz vorliige, abgesehen wer
den. 1st doch der Buraberg - und darin lieSt ja eben seine Bf'deu
tung - m. W. die erslc groBraumig und eingehend unlersuchte friin
kische Wehranlage aus CrGhkarolingischer Zeit, d. h. also aus del' Zeil 
Yor J<arl dem GroBcn, iilwrhaupt, und cs rn:lg vorliiufig noch in vielen 
F511en zweifelhaft erschcinen, was an Art und Weise del' Befestigung 
nur lokal bedingt und was fur die Zeit odeI' die Erbaucr typi'5ch ist. 
Nur zur Datierungfrage wegen ihrer Wiehtigkelt HiI' die Probleme der 
Iwssischen Frnhg:e~chichlc noch ein paar \Vorlc. Vonderau hat in sci
nem Bcricht nachzlIweisen versucht, daB die ersle Besetzung des Biira
hergs dur('h die Frallken bereits im 6. Jahrhundert erfolgt seL Diese 
Criihe Daticrung sueht er insbesondere ZIl sli.itzen dureh cinCH Vcr
gleic11 von Tcilen der hei de .. lliiraberg-Gmbung gcfundellcn Keramik 
mit del' Kcramik des clwa ins 5.-6. Jahrhundcrl gehorigen Griiher
feldes von Schwarzrheindorf bei Boon. Nun ist aher diesel' Vcrgleich 
nicht moglich; im Gegenteil ist alles, was an Kernmik auf dem Biira
berg in sicherem Zusammenhang mit den fdinkischen Anlagen erho
ben wurde, die normale, aus zahlreichen karolingischen Siedlllllgen :lm 
Rhein bekannle Ware, die wir kaum vor das 8. Jahrhundert datieren 
konnen. Auch die von Vonderall angeschniltenen "Reihengriiber" neben 
der Friedhofsmauer machen mit ihrer fast volligen Bcigabenlosigkeit 
einen dllrchaus jlU1gen Eindruck. jedenfalls keincn iiltcrcn als die bei
den anderen friinkischen Reihenfriedhofe aus Hessen, Mardorf und 
Goddelsheim. die nach den dort geCundenen Beigaben allerfriihestens 
ins Endc des 7. Jahrhunderts hinaufreichen. SchlieGlich haben - urn 
von anderem abzlIsehen auch die sicher iilteren Fund,>tlicke vom 
Bilraberg, \Vie die provinzialromischen Scherben. die Fibel T:lfelII 
Figur 2 und wohl aueh manehes von den uncharakterisli\chen Scher
bl'1l priihi'>lori~cher Technik, nichls mit der ersten friinkischen Besied
lung Zu tun, sondern sind viehnehr - \Vie iihnliche spiidiche Streu
funde, z. B. eine Sigillatascherbe, lintel' dem hoch- und !lpiilmiltelnlter
lichen Fundmalerial des Heiligenbergs bei Gensllngen und die unge
mein viel reichere Siedlungssehicht auf dem Glauberg bei Biidingen -
als Resie einer chattischcll Besiedlung des Berges im 3.-1. Jahrhundert 
aufzufassen. !\fag aber so aueh der Versuch Vonderaus, die Anlage des 
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Btirabergkastells mit del' ersten frankischen Landnahme in Hessen, be
kannllich del' dunkelsten Epoche unserer heimischen Friihgeschichte, 
in Zusammenhang Zll bringen, yor del' Hand nicht gegllickt sein, so 
mnB doch ancrkannl werden, da8 die Gl'abung ein iibcraus erfolgrei
cher VorstoB in bis dahin ganz unbekanntes Land war, dessen voBe 
Bedeutung wir ersl dann abzuschtilzen wissen wcrdcn, wenn lIllS wei
tcre Grahungcn geniigcndes Vergleichsmalcrial gelicfert habcn und cs 
so maglich sein wird, die SteHung des Biirabergs in dem ganzen 
System del' friinkischen Besetzung des rechtsrheinischen Deutschlands 
klarcr zu erkenncn. Karl NaB. 

31. He B I er, Rafl: Ein Hessengau im ostlichen Vorlande des Harzes. 
5. Ergam:ung Zll des Verfassers dreibiindigem Werke: "Hessische Lan
dc.<,klllldc". I(asscl: Frcyschmidl (Zllfall) 1U35. 80. 16S. 

(= Schrif1en des Vereins fiir Erdkllnde zu Kassel. 52. DeriehL) 
Ocr in der hessischen Geschichtsforschllng wohlbekannte Verfasser 

ist durch drei, von ihm ziemlich eingehend wiedergegebene Aufsulze zu 
seineI' oben genannten Untersuchllng angeregt worden. Hermann 
Albert Pr i e t z e halle in del' Studie "Zur Siedlungsgeschichte der 
Welterau" (Mannus-Zeitschrift, Bd.22, 1930) ganz richtig eine anffal
lende Ahnlichkeit zwischen den Bewohnern des OsthaI'zes und der 
Wetterau feslgestellt und diesen MenschenschIag in einem schmalen 
Landslreifcn vom ostlichen Harzabhang iiber Sangerhansen, Blankcn
burg i. Thiir. und Ilmenall. zwischen Erfurt unci Weimar hindurch
gehend bis an den Thiiringer Wald erkennen zu konncn gegIaubt. AIs 
die Romer urn 260 n. Chr. den limes raumten, seien wahrscheinlich 
teile dieses urspriinglichen Thiiringervolkes in die WeUerau abgewan
dert. - Demgegeniiber fiihrte Kurd v. S t ran t z (Mannus Bd. 23. 
S. 207 ff.) aus, zwischen Werra und Wetlerau seien lediglich Chatten 
und Franken zu finden, aber nimmermehr Thiiringer, die nie iiber die 
Werra hinaus westwiirts vorgestol3en seien. Hhi:ingebiel, Vogelsberg, 
Kinziglal und Wetterau seien chalLisch-frii.nkisch, wobei Stranlz aller
dings die Challen offenbar fulschlich zu den Franken zu ziihlen 
scheinl. - SchlieBlich fiihrle Adolf Sac h tIe ben in seinen "Deitra
gen zur Sicdclungskllude des ostlichen Harzvorlnndes" (Milleilllngen des 
Siichs.-Thi,ir. Vcreins fOr Erdkunde, Jahrg.54, 1930) aus, im oSllichen 
Harzvorlande hfitten zunuchst die Hermunduren gewohnt, denen dann 
nach ihrem Aufgehen in dem Swebenbllnd, dessen Schwerpunkl ins 
wcstlichc Siiddclllschland verIegt wurde, Langobarden, Angeln und 
Warnen gefolgt seien. Aus diesen Vi:ilkerschaften sei dann das Thii
ringenreich erwachsen, das 531 von den Franken und Sachsen zer
stOrt lInd in seinem Umfange wesentJich beschdinkt wurde: Der Nor
den, von del' unteren Werra bis zur Elbe und siidwiirts bis zur Un
strut, fiel an die Sachsen; das obe re Werra- und Maingebiet bis an 
den Gebirgskamm des Thliringer Waldes (Rennstieg aIs Grenze!) nah
men sich die Franken fiir sich selbst, das restliche Thiiringen (zwi
schen Thiiringer Wald, Unstrut und SaaJe) gel'iel unter fr5nkische 
Oberhoheit. Als dann 568 die Sachsen in dem abgetretenen Nordteil 
zusammen mit den Langobarden nach Italien zogen, kam auch die
ser in frankische Verwallung und wurde von Franken, Schwaben und 
Frie.<,cn ("Schwabengau" und "Friesenfeld" am nordlichslen Harz
abhange) besiedeIt. Hessen seien nichl dOl·thin gekommen, denn "Ho
sing en", "Hassengau" bedeute Hochseegau nach dcm SUllen See in der 
spatercn Grafschaft Mansfeld, wo auch z. B. Hochseeburg liege. 
Demgegeniiber spricht nun HeBler das oslliche Harzvorland aIs hessisch 
an, und seine Beweisfi.ihrung hat enlschieden manches fi.ir sich. Er 
legl dar, daB die Chalten von Anfang an in ihrem Lebensranm ziem-
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Hch beschriinkt gewcsen seien, und auch die lHiulllllng des limes dm-ch 
die Romer habc ihnen keine Erleiehtel'ung gebracht, da in dus frei
gewol"dene Gebiet die Alamannen nol'dwarls bis wcit liber den 1I1lteren 
Main hinaus vor:-.tieBen. Die Chatten, im Nol'den, Oslen unci Weslen 
von Sa("h~t.'II, Thiiringern und Alamannen eiugccllgl, hiilten nUll si ch 
freiwillig an Chlodwigs Frankenreich angeschlossen, Illit ihm gemein
sam die Alamannen 496 bei Zillpich besiegl und nun dadureh, daB 
diese den Nordell ihres Gebieles riiumen muBlen, naeh del" Welterau 
l1in Luft bekommell. Auch bei del" Besiegllng der Thuringer hiitten 
sic als friinki'lche Bunde~genossen milgewirkt und schlieBlich, als del' 
Norden de,;; ehemaligen Thiiringerreiches 568 frei wurde, als Lohn fur 
ih.·e Bundesgenosscnschaft Siedclungsiand im osllichell Harzvorlande 
angewiesen erhallcn, Das gche einmal daraus hcrvor, dall sich im 
Volkslllunde die Tradition von einem Hessengau (neben Schwabengau 
ul1d Frielleuj'eld) lebcndig erhallen habe, wiihrcnd !lie von eil1clll Fran
kengau die Rede seL Femer seien die Ortsnalllen in diesem unge
fiihr van Saale, Unslrut, Wippel' und Helme lII11sehriebenen Gebiet mit 
ihl'en zahlreiehen Endungen auf -dorf und -rode ein newei') fiir hes
SiM.·h(' B('\\'ohner, und schlieBlich stimllle auch die Siedc111ngsform 
genau mil den hessischen Hallfendorfern iiberein. Dicse beiden lelz
tell BegrUnduns<'n sind nun nieht durchalls zwinselld: Orlsnamen del" 
Art gibl ('.~, Irolz Helller und seinem Voriuufer Arnold, :lu('h !nd.Jel
halb Hessens, genau so wie Haufendorfer. Als Kad der GroBe das 
769 gegrundete Klostel' Hersfeld ausstattete, erhielt diese:s 1I. a. auch 
die Zehnten aus dem Friesenfeld und dem Hessengau. Ein im 12. 
Jahrhunderl aufgeslelltes Hersfelder Zehntregister (jelzt illl Staalsarchiv 
Marbul gl Hihrl die zehntpfiichtigen Ortschaften im Hessengau, aber 
auch !loch dnriiber hinaus tisllich des Harzcs, einzein auf, sodaB HeBler 
sogar den <,Iwas gewaglcn Unlerschied zwischcn einem lIessengau im 
engel'en und im weileren Sinne aufslellt. Doeh wird mnn ihm darin 
Rechl geben miissen, daB die hessische Kolonis31ion osllich des Harzes 
noch uber den eigentlichen Hessengau hinallsgcgangen seL DaB cine 
erk]eckliehc Anzahl slawischer Orlsnamen im Zehntl'egisler vorkom
men, erkWrl HeBler mit der slawischen Invasion des 10. Jahrhllnderts.
Wenn 3uel1 das Qucllenmalerial vielfach illl Sliche HiBI, so wird man 
doch HeBlers Ausfiihrungen woh] beach ten diiden, denn sic lragen 
einige Walll'scl1einlichkeit in sich. Israel. 

IX. G c s chi c h tee i n z e I n e r L and est e i I e, 0 r t e 
und Kloster. 

32. Se i 1 er, C.: SchloB Bra u n f e I s einst und jetz\. Ein Ftihrel' 
dureh 8 Jahrhunderte. Braunfels: Verlag der FUrst zu Solms-Brallnfels
sehen Verwaltung (1936). 63 S, 

Del" seit l883 an der Umgestaltung des Braunfelser Schlosses liitige 
Verfasscr gibl hier aus bcsler Kenntnis des baulichen Bestandes und 
der eriuulcrndcn Ul'kunden und Akten eine eingehende B('schreibung 
des Schlosses, deren Sludium jedem, der Gelegenheit hat dieses prii.ch
tige Bau- und Geschichlsdenkmal Zu besuchen, dringend zu cmpfehlen 
is\. Seilel" vcrslchl cs, in die zuniichst elwas vel"wirrende Flille del' 
Baubeschl'cibungen und aktenmafiigen Naehweisen 'Cbersicht lInd Linie 
hineinzulragen, sodal3 der aufmerksame Lese!" ein deutliehes Bild von 
der Enlwicklung gewinnl, die von der erslen Burg dllrch l.ahlreiehe 
Um- und Neubaulen hindurch zum heutigen dureh die Sehonheil sei· 
ner Lage und den Reiz seine!" baulichen Geslaltung bekannten SchlvB 
fuhtt. Da7.ll triigt wf'senllich bei die FOlie der beigegebcncn Pliine, 
Skizzen unci Abbildungen. HopL 
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33. V 0 I k er, H., 0 i e E d cl c r - T a I s per r e. 2. vermehrte Auflage. 
Kirchhain (Bel. Kassel): Verlag von Juiius Schroder, 1!)2{). 115 S. 

Der Verfassercrweisl si ch aueh in dicscm DOchlcin, dus [111 gulcn 
Sinnc des Worlcs als "Fiihfcr" client, als gcdicgencr KClllH'r del' ge
schichtlichen Entwicklung seineI' lJcimal. Er schildcrt Ilicht nlll' das 
Werden del' Talsperre im engcrcn Sinn, sondern zichl alle von dicsem 
gcwaltigcn Bau in Mitleidenschaft gczogenen Tiiler und Dorfer in den 
Rahmen seineI' Darstcllung. Er biet('t damit dem Heimatforschcr cine 
Fiille von Material und Hinweiscn, die fill' jeden, del' dicse Gc-gend 
besucht od et" sich irgendwie mit ihr beschiifligl, wertvollc Forderung 
bcdeuteL Hopf. 

3·t. Bar 1 h 0 I 0 III i,i 1I s, E.: Escllwc(Je in del' BliHezcit. Ausziigc aus 
Abrechnungen del' Eschweger SchultheiCen von 1149-1525. Zusam
mengestellt und bearb. von E. Brutholomiius. Eschwege: A. RoCbach 
(1934.\ 8 '. 115 S. 

'Venn ein Nichtfachmann aus Liehe zu seinem Heimatort und aus 
• 

Interesse an dcssen Geschichte ('in Uiichlein wie das vOdiegende vcr
offentlichL, so i.'it das immer sel,.. crfreuJich. Es konnle naliirlich nicht 
ausbleiben, daO detn Verfasser auch mancherlei UnrichLigkeiten dabei 
unterliefen. Von dem Amte des SchultheiBcn, des Vogtes und des 
Landvogles hat er nur unklarc Vorslellungen. Wir wollen abcr nicht 
vcrgessen, daB allch bei zUnfligen Historikern libel' derglcichcn Fra
gen noch manches lIngeloste Riitscl bestehl. Dag Amt Eschwege ist 
nichl mU dem Amle an del' Werra zu identifizieren (S.61) und 
(cbcnda) Ro.l(o. isL naliirlich "Ro('mischcr l{oenig". S('lb~lverstiindlich 
kann del' Amtmann in Eschwege nnch nicht die "Lundvogle" zu sich 
cnlbielen (S.67/68), denn diese gchoren Zll den hocllsten Beamten des 
Landes. Auf S.105, Anm.125, ist cs inig. aus dem frtihen Vorkom
Illen des Vornamcns Dyteman zu schlieBen, daB del' Spitzname del' 
Esehweger niehl erst auf den TiHemann del' Seh!oBuhr aus del' Mitte 
des 17. Jalll'hundel'ls zurtiekzufiihren sei. Auch dem Orts- und Per
sonenverzeiehnis haften manchcrlei Miingel an, cin Saehregisler fehIt 
ganz. Verschicdcllc Druekfehlcr sind anzumerkcn, so gleich im Tite! 
die Jahreszahl 1525 slatt 1520 (vgl. Vonvort S,3, Zeile3). Allf S,6 ist 
Zeile 3 und 4 von unlen ZLl stl'eichcn, allf S. 7 (MiUe) Zll lescn 1385 
stutt 1358, S. H (Mitte) Meisenb 1I g, S.63 (Mitle) Vitztumb, S. 70 
(Mille) Qua~imodog('niti, S. 71 (Mitte) crftilll. Das litat van Gund!achs 
Zentralbehorden S.38 Anm.62 ist ungenau. So 1ieBe sieh noch man
('heriei anfiihren, was del' einigel'maBen kundige Lesel' von se!bst ver
bessern wird. Trotz allem hat das Werkehen seine ganz unbe'ltreit
baren Verdiensle. Ohne den geholcnen Stoff restlos zu vcral'beitcn, 
bedeutet es doch cine ganz erllebJiche Vertiefung unseres Wissens utn 
die Stadtgeschichte von Eschwcgc fnr die Jahre von 1449-1525. \Vie 
mannigfachc Einzelziigc el'fahrcn \Vir da, \Vie lebendig wCl'den "'ir in 
Eschweges Anlcil nn den Hiinde!n del' Welt cingefUhrt. Wil' horen 
von Besllehen del' Landgrafen und anderer Ftirsten und groBen Herren 
in del' Sladt, von Fehden und Kriegshiindeln, von Burgerfamilicn, von 
del' R('chlsgesehkhle del' Stad1, von del' Slrafgerichl~bal'kciL, von den 
landesherrlichen Sleuern und Gefiillen. Besondcrs eingehende Nach
riehten erhaHen wir libel' die Baugesehichte des Sehlosses in Eschwege 
(S.79-92), iibel' die Reform des Cyriakllsstiftes (S.94-100) und Uber 
das Zunftwesen (S.100-106). So entrollt sich vor unsel'll Augen ein 
ungemein vic!seitiges und bunles Bild von dem Leben und 1'reiben 
einei; bWhcndC'll mitte1:lllerlichcn Stadtwesens. Gerade die vielen 
Zitate aus den SehultheiBenabreehnungen machen das Biichlein so 
Jebendig, fGhl'cn so unmiltelbar hinein in das Leben jener Tage. Es 
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ist ein Gllieksfall, daB jene fast vergessenen Akten gerade einem 
Manne in die Ifiinde gefallen sind, del' aIs Nichtfachmann den Idealis· 
mUS und den MuL aufbraehle, sie sich eLwas niiher anzusehen und 
dureh VeroffenLlichung weiLeren Kreisen zugiinglich zu machen. Nieht 
nur der Eschwegcr Lokalchronist und Familienforscher wird in dem 
Blichlcin "ie! Anrcgung finden, auch del' Rechts-, Wirtscl13fts· llnd Ver· 
fassungshislorikcr kann lllallehe Belehrung daraus entnehrnen, manche 
Erganzung seines \Vissens. Gerade, urn zu weiteren Forschungen an
zuregen, hat Verfasser sein Werkchen veroffenl1icht; er isl sich wohl 
bewuBt, daB er nichts Endglilliges bieten kann (vgl. VorworL S.3i· 
Was an dem Buche aueh Anlall zur Krilik gebcn mag, unser Wissen 
UIIl nIles, was Eschwcge in der fl'aglichen Zeit angeht, erfiihrl dl!rch 
B. cine sol ch ungcuhnte Bereichcrung, daB wir alien Grund huben, dun 
fiir scin Dlichlein hcrzlich Zll danken. Israel. 

35. Si e b e r t, Ferdinand: Die Entwieklung der SLudt- und Gerichts
vel'fussung del' Studt Escllwege a. d. Werra im Mittelalter. Marbul'g: 
Joh. l-\rlmcl, 19:1:l. Marburger jur. Diss. yom 4-. Nov. 1932. 8 o. 58 S. 

Die Arbeit Sieberts zeichnet sich durch klure Herallsarbeitung der 
bci einem vcrwallungs- und verfassungsgeschichLlichen Thcma immcr 
wiederkehrenden Rechtsbegl'iffe aus, die bei del' Besonderheit der Esch
weger Verhiiltnisse nieht immer ganz einfach zu entwickeln sind. Esch
wege ist entstanden aus einem Konigshofe, auf dessen Grund das CYl'ia. 
kus-Nonnenkloster UIll das Jahr 1000 errichtet wird; ihm wird naliir
Iieh, wie iiblich, del' adlige Reichskil'chenvogt beigegeben. Danebcn 
wird eine Marktsiedlung fur Handel- und Verkehr gegrundet, zuniichst, 
um den Uberschull del' Glilererzeugung des Konigshofes zu vel'kaufen. 
Die Stadt entsleht, wcnn aueh in Anlehnung an den Konigshof, so doch 
unabh5ngig van ihrn; sic betreibt stiidtische, del' Konigshof, bezw. das 
Kloslel' landwirlschaftliche Nahrung. Eschwege ist Reichsstadl, wird 
1292 als Rcichslchen an Hessen gegeben, und gcriit erst nach seineI' 
feindseligen Haltung gegenliber dern Landgl'afen bei Auferlegung des 
Ungeldes 1376 unter rnancherlei Wechselfiillen 1433 unter die hessisehe 
Obel'hoheil. Durch seinen Vogt - es ist dies del' Vogt an der Werrn
und den aus del' Blirgcrschafl van ihm ernannten SehullheiB libt del' 
Landgl'af die hohc IInd niedere Gerichtsbarkeil, abcr auch sonst einen 
weitgehenden Einfiu/3 auf das Stadtregimenl uus, del' sich zwar gcgen 
Ende des 15. Juhrhllnderts locked, aber immer noch bedeutsam blcibt. 
Die vcrwiekclten Fl'agen del' Entslehung des Stadlgerichts, das bei den 
neucn Hcchl'lfraHcll d('1' StadL- im Verglcich zu del' altcn landwirlsehafl· 
lich('n SicdeIlIng nali.irlich cnl!!Lchen muBte, fernel' del' Enlstchung der 
Ratsverfassllng crorterl Verfasser mit viel Geschick, ebenso den sich 
entwickelnden Gegcnsalz zwischen den allcin ratsfi.ihigen Palrizicrn 
aus dem Kaufmanns- tllld Handelsstande und den in Ziinften zllsam· 
mengeschlosscnen I-Iandwerkern. Rci del' Dal'lcgung del' , Verhiillnisse 
von Gemeinde und Rat, ihrer Rechte, Pflichten und Tiitigkeit, inlcres
siert besonders die Einrichtung del' "Vormiinder von Gemcinde und 
lIandwerkern". Vom Rate ausgcschlossen, bcanspruchen die Hand
werker doch eine Mitwirkung bei der Gestaltung del' Gemeindeangele
genheiten, erreichen auch im 14. Jahrhundert die Heranziehung der 
Handwerksmeistcr. Du hierdurch del' Vel'waltungsapparal abel' zu 
schwerfiillig wird, so werden die Handwerker durch zwei "Vormiin· 
del''' vertreten, die in allgemeinen Fragen eine J{onlrolle libel' dcn Rat 
ausiiben. Jctzl vcrlangen abel' auch die Patrizicr cin solches I<onll'oll
reeht. Die Folge ist, daB von den VOl'miindern ciner alls del' Ge
meinde, d. h. im wesentliehen aus den Patriziern, del' andere aus den 
Handwerkern gew5.h1t wird, die nun bei Vcrkiiufen von sUidlischen 
Gl'lIndsHickcn, in Sleuerangelegenheiten und sonstigcn, die Allgemein-

17 
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hcit angehendcn Fragen ein gewichliges Wort milzureden haben. Was 
Verfasser sonsl libel' die Zusammensetzung nnd Tatigkeit des Rales, 
del' sUidtischen Beamten, des Stadtgerichts usw. ausflihrl. kehrL mil ge
wissen Modifikatonen auch anderwiirls wieder, ist aber von ihm eben
faUs besonnen und klar dargestelIt. Etwas schwach ist seine Begriin
dung, daB das Marktprivileg del' Ablissin sehon bei del' Schenkung von 
974 ausgesprocben ware, weil, wenn das spiiter erfolgt ware, die be
treffende Urkunde Ende des 12. Jahrhunderts noch hiitte vorhanden 
sein miissen, aIs niimHch 1188 wirklich cin Markt in Eschwege vorhan
den war (S. 16); dus k ann bestcnfalls so sein, muB es aber nicht. ~ 
Die Arbeit weist leider viele Druckfehler auf, auch fehIt dem Literatur
verzeichnis die bibliographische Genauigkeit; man vermiSt Vornamen 
del' Autoren und Erscheinungsort ihrer Werke. Von Georg v. Below 
is t cin und dicsclbc UnterslIchung einmal aIs "Der Ursprung ... " und 
dann dchtig aIs "Die Entstehung der deutschen Stadtgemeindc" auf
gefiihrL Bei dem Inhaltsverzeichnis ("Gliederung", S.6------7) halte es 
einp schnelle Orienlicrung wescntlich erleichtert, wcnn die cinzelnen 
Kapitel nnd Unterabschnitte mit del' zugehorigen Seitenzahl versehen 
warden waren. Es sind dies Schonheitsfehler, die jedoch den Wert 
del' Studie in keiner Weise herabsetzen. Israel. 

36. V 0 I k er, H.: Frankenbera. Geschichle del' Stadt im 30j5hrigen 
Krieg. Frankenberg: Verlag van Franz Kahm, o. J. 83 S. 

Frankenberg zur Zeit del' franzosischen Fremdherrschaft. Melsungen: 
HeimatschoIlcn-VerJag, A. Bernecker, ]926. 100 S. 

Diese beidcn Schriften haben in diesen BHHtern bisher lcider keine 
Beachlung gefunden; es mull allCl', wenn aueh verspatet, ::l.Uf sie hin
gewicscll werden, weil del' Verfasser in gewissenhafter Auswertung del' 
bisher vorliegendcn Literatur, die er dureh eigene arehivalisehe Sludien 
zu ergiinzen weiB, ein fesselndes Bild van den Geschichten del' Sladt 
Frankenberg zeichnet; und dies Bild ist urn so willkommener und 
wcrlvoller, als es del' Verfasser verslellt, die geschilderten Ereignisse in 
Zusammenhang zu bringen mit den Vorgangen und Zustanden, die wir 
fOr das Hessenland im alIgemeinen kennen. Folgt er in der Darstel
lung des 30j5hrigen Kriegs dem zeitlichen Abluuf del' Dinge, so HiJ3t er 
die wcs[J~lischc Zeil in sachlichell Querschnillen Jebendig werden: 
Stadtverwaltung, Reehtspftege, ScJlUle, Wirlschaftsleben, Finanzwirt
schaft sowie Heer- und Kriegswesen sind die Leitpunkte, naeh denen 
er den gesamlen Sloff zur Darstellung bringt. In beiden Schriften 
offenbart si ch ein liebevolles Versenken in die Gesc11ichte del' Heimat; 
auch scheinbar llnbedeutende Einzelheilen werden in die gegebenen 
Zusanunenhiinge gebracht und tragen damit zllr KHinmg der Ereignisse 
und ihrer Auswirkungeh bei. In der Darstellung des 30j5hrigen Kriegs 
sind es im wesentlicllen die Einwirkungen von auBen, wall1'end fur die 
westfiilische Zeit die Einstellung del' Burgerschaft zur Umwandlung 
elf' ranzen Slaales in den Vordergrund geriickt wird. DaB eine 
Fiille von Personennamen aufgefiihrt wird, HiSt die Schilderung noch 
lebendiger werden - es darf nichl ubersehen werden, daB dam it auch 
die Familienforschung manche Forderung erfahrl. Hopf. 

37. F ri t z I a r. Ein Rundgang durch Kunst und Geschichle. Hrsg. vom 
Verkehrsverein Fritzlar. [Fritzlar] 1934. 

Ein kurzgefaBter Fremdenfiihrer durch die ehrwiirdige Bonifatius
sladt, del' den Stiftsarchivar T hie le zum Verfasser hat. Del' erste 
Abschnitt bringt die Geschichte Fritzlars im UmriB, der zweite macht 
mil den wichtigsten Bau- und Kunstdenkmalern bekannt, wobei selbst
verstiindlich dem Dam, seinem Museum und seineI' Schatzkammer ein 
besondcrs weitef Raum gegeben wird. Del' Fiihrer kann und will nicht 

• 



IX. Geschichte einzelncr Landesteile, Ortc und Kioster 259 

die Forschung bereichern; ihre Ergebnisse aber sind geschickt zusam
mengestellt, und das iiberdies mit Bildschmuck versehene handliche 
Biichlein ist fiir seinen Zweck wohl zu empfehlen. Israel. 

38. En n e kin g, Nicephorus: Das Hochslift Fulda unler seinero letz
ten Flirslbischof Adalbert Ill. von Harstall 1788--1802. FlIlda: Actien
druckerei, 1935. 80. XV + 253 S. 

(= Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und Diozese 
Fulda, hrsg. von G[regor] Richter. fBd.] 14.) 

Enneking ruhrt nns in seinem auf urofassende archivalische Studien 
gegriindeten, mit niichterner Kritik, aber doch recht fesselnd geschric
benen Buche ein geistliches Fiirstentum und seinen Herrscher im Zeit
alter der Aufkliirung und del' Revolution vor. AdalbcrL 111., seil 1788 
Bischof von Fulda, ist keine iiberragende Herrschemalur, aber ein 
wohlmeinender Fiirst, der sich die Forderung seines Landes und sei
ner Untertanen am Herzen liegen UiBt, der sich auch keineswegs den 
Forderungen der Neuzeit verschlieBt, sondern ehrlieh bcstrebt isl, zu 
bessern, wo es mogHch ist. Nur gestattet ihm seine aufriehlige From
migkeit nicht, sieh den Lehren der AufkHirung hinzugeben. Er steht 
ihr mit einigem Mil3trauen gegenuber, ja mit Ablehnung, wo sie ihm 
die ReligiosiUit und die kirchlichen Lehren ernslhaft Zll gefahrden 
scheint. - Enneking beginnt mit einem Lebenslauf des Bischofs, wo· 
bei mir aur Seite 5 in der Mitte und Anm.18 zwei sinnstorende Druek
fehler aufgefallen sind: Der Vater ist vermutlieh 1749. nieht erst 1769 
gestorben und die Mutter 1789 uod nkht 1799; in letzterem Falle hatte 
sie. 1718 geboren, als Neunzehnjahrige bereits ihrem sechsten Kinde 
das Leben geben mussen! Er schilderl dann die Zentral. und Lokal· 
verwallung des Bistums. das etwas gespannte uod eifersiiehtig auf 
Wahrung aIler Reehte geriehtete Verhaltnis zwisehen Bischof und Dom· 
kapitel. und kommt dann auf die Reformtiitigkeil in den einzelnen 
Zweigen der welllichen und geistlichen Slaalsverwallung. Hier sind es 
die benaehbarlen Hochstifter Mainz, Bamberg und WUrzburg, die zum 
Vorbilde genommen werden, aber auch grtiBere wellliehe Slaalen guben 
manchmal das Mustcr fur Besserungsversuche her. Man sucht den 
Verschleppungen in den Regierungsgeschaftcn und in der H.eehtspflege 
mit Erfo]g zu sleuern. Es gelingt, die Schuldenlast der Hofrenlkam
mer, wo die Kameraleinkiinfte zusamrr.enflossen, bis allf einen gerin
gen Rest ZlI tilgen. Aber bei del' Landesobereinnahmc, die das SLeuer
wesen verwaltet und unter anderm das Kriegswesen finanzieren muB, 
wird die Schuldenlast grtiBer als zuvor. In den bewegten Zeiten der 
Rcvolutionskriege, wo man sich um einen Separatfrieden ahnlieh dem 
von PrcuBen ZlI Basel abgeschlossenen vergeblich bcmuhte, versehlan
gen die Aufstellllng und Ausriistung des fuldisehen Kontingents, Ein
quartierungen, Kontributionen und Naturallieferungen Summell, die das 
ohnehin nicht mil naliirlichell Schatzell gesegnete Landehen unmoglich 
ohne starke Verschuldung aufbringen konnte. Freilich hatte man auf 
dem flaehcn Lande Berichte eingefordert uber den wirlsehaftliehen 
Stand allenthalben, aber einem kargen Bodeo konnten auch die bcst
gemeinten Reformen keine RcichtGmer abringen. Auch im Halldel und 
Gewerbe bemerken wir den typischen Aufklarungsstaat, der fUr seine 
Untertanen aufs beste sorgen wiIJ. Um die Erfordernisse des Uiglichen 
Bedarfs im Preise niedrig zu halten, erschwert oder verbietel man die 
Ausfuhr; aber man vergiBt daB del' Prodllzenl dadurch Utn seinen Ver
dienst gebracht wird, wenn er seine Prodllkte nicht 10s wird. Man legt 
Getreidemagazine fUr Notjahre an. Man sorgt fiir AnTIe und Kranke, 
aber man hat, vorwiegend auf freiwiIlige Spenden angewiesen, doch 
nur ganz 1I11zuHingliche MUlel zur Verfiiglll1g. Im J{irehen und Schlll
wesen werden nueh allerhand Reformen angestrebt hinsichllich I-Icbllng 
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der kil'chlichcn Disziplin, del' Volksbildung und MoraliUil; irgendwie 
gefiihrlich erscheinende Neuerungen im Sinne del' kirchlichen und 
welllichen AufkHirung werden mil Argwohn beobachtet, urn Schiidigun
gell. zu verhGten. - AIs f)em Bistum Fulda die S1lkuiarisation drohte, 
hat del' Bischof sich bemtiht, dem Obel ZlI begegnen. Aber zu wirk
Heh groBziigigen, schwungvollen MaBnahmen kann er sich nicht auf
farfen, war auch in seineI' Bedachtigkeit niehl del' rechte Mann dazu; 
es hHUe ihm wohl auch nicht viel genulzt, da dus SchicksaJ del' geist
lichen Fiirslentiimer besiege It war. Aber er vermochle cs auch nicht 
tiber sich, freiwillig seinen Posten zu veriassen; er fiigte sich mit Wiirde 
in das Unvermeidliche und wieh eincr Gewalt, del' er nichts Wirksames 
entgegenzusclzcn hatte. Sein bisehofIiches Amt hat er, nachdem Fulda 
1802 dem Erbprinzen Wilhelm Friedrich von Ora~nicn-Nassau zugefal
len war, bis Zll seinem. Tode Oktober 1814 beibehalten. - Die Arbeit 
Enneldngs verdient durch ihre Gewisscnhaftigkeit alle Anerkennung 
und hat die T<enntnis der Geschichte des Stifles Fulda in der Zeit um 
1800 wescntlich gefordert. VieHeicht hiitte er die geistigen Slromun
gen innerhalb del' deutschen Kirchen jencr Zeit, die auf Griindung 
einer Nalionalkirche hinausliefen, noch etwas schlirfer herausarbeiten 
konnen, auch wenn Bischof Adalbert gewHl nicht der Mann war, sich 
diesen Bestrebungen, die seiner ganzen Art zuwider sein mllBten, an-
zuschlieBen. Israel. 

39. L ii bee k, Konrad: Alte Orlschaften des Fuldaer Landes. Bd. 1 u. 2. 
Fulda: Fuldaer Acliendruckerei. 1. Alte Orlschaften des Kreises HUn
feld, 1934. 2. Alte Ortschaften des Kreises Fulda, 1936. 8 o. 278 und 
559 Scilen. 

Der Verfasser bietet uns in den obigen Banden ein mit groJ3em 
FleiBe zusammengelragcnes Sammelwerk, das alle Nachrichlen zur Ge
schichle del' alten, d. h. der var dem Jahre 1200 mil Sicberheit nach
wcisbarcn Ortsehaften der Kreise Hiinfeld, Fulda und Gersfeld gewis
senhaft verzeichnet, auch del' miltlerweile wieder ausgegangenen Orte, 
del' Wiislungen. Mil del' Begrenzung des zu beriicksichtigenden Stoffes 
ist Liibeck so weil gegangen, dall er Orle, bai denen er eine Ent· 
stehung vor 1200 lediglich vermutet, aber nicht nachweisen kann, von 
del' Auffilhrung genau so ausschlie8t wie die spiiteren Griindungen. 
Auch die neuere Geschichte der von L. behandeltcn Ode ist im allge. 
meincn nicht registriert, da das, wie Verfasser mit Recht bemerkt, man
gels Vorarbeilen zur Zeil lloch nieht maglich ist. Die Arbeit hat L. 
zuniichst stiickweise in den "BuchenbHittem" (Beilage zur Fuldaer Zei
tung) verOffentlicht. Sie ist daher ziemlich breit angelegt, weil fUr 
einen groBeren Leserkreis bestimmt. Die Lilerarlumachweise zu den 
einzelnen Orlsgeschichten und andere Ergiinzungen und Erweiterungen 
sind erst in dem Augenblicke beigefiigt worden, als jcne Emzelauf
s;itzc in Buchform zusammengefaBt wurdcn. Sie sind reeht reiehhaltig 
und sorgWltig ausgefiihrt, so daB sie dem Leser, del' sich eingehender 
unterrichten ·will, ein trefflicher, zuverliissiger Fiihrer sind. Del' Ver
fasser hiitte vielleicht etwas Raum sparen konnen, wenn er ein Litera
turverzeichnis filr das gesamte Werk an den Anfang gesetzt und dann 
durch Siglen die Zitate etwas vereinfacht hiitte. Freilich soU nieht 
verkannt werden, daB damit dem Lokalforscher, namentlich dem min· 
del' geschulten, die Nacharbeit erschwert worden ware. - Vor Dar· 
stellung del' Ortsgeschichten gibt L. eine recht gule Charaktcristik der 
Geschichlc der einzelnen Kreise. Hier erfahren wir, daB die meisten 
und wichtigslen alten Siedelungen des Kreises Hlinfeld sich an die alte 
VerkehrsstraBe Antsanvia anschlossen, wogegen im Kreisc Fulda del' 
Orteswcg Hingst nicht so siedelungsbildend gewirkl hat. In dies em 
Kreise enlstanden vielmehr die Siedelungen vOL"wiegend in den FluB-
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tiilern der Haun und Fulda. Del' frilhere Kl'eis Gersfeld, jetzt mit dem 
Landkreise Fulda vereinigt, war infolge seines slarken \Valdbestandes 
:tU alien Zeiten schwaeh bevOlkert. Seine Bcwohner kamen im wesent~ 
lichen von Osten l1nd SUden her, von Thiil'ingen lInd Unterfrankcn, 
uud siedelten sieh vornchmlieh im Quellgebiet del' FlIlda und ihl'cr 

Nebenbache an. 1111 allgemeinen, stellt der VCl'fasser fest, f1ieBen die 
Quellen fUr die Geschichte del' Ortschaften des J{reises HiinfeId reich~ 
licher aIs im Kreisc Fulda, was er mit Rp-eht damuf zuruckfiihrl, daB 
im Hiinfeldis('hcn mchr Adlige angesessen waren als im Fuldischen, wo 
gcrade das Gebiet des Klosters be son del's diinn bcvolkerl war und 
dann vom Klostcr mit Unfreien besetzt wurdej dagcgen, wo cin zahl~ 
l'eichel' Adcl !ooilzt , da finden sich in del' Regcl al1ch histori che Doku~ 
mente in grollcrel' Menge in Gestalt von Belehnllngen, Schenkungen, 
GiHertausehen und ~verkiil1fen u. a. m. Die Quellen iibel' die hiinfeldi· 
sehen Orlschaften rcichen im aIlgemeinen auch in iillcl'e Zeitcn z\ll'Uck 
als im Fuldacr Lande; nul' libel' das SaJzquellengcbiel (Salzsehlirf, Gro~ 
Benliider, Oberbimbaeh) horcn wir SChOll elwas in del' allel'friihcsten 
Z{'it. - Dil' ('i1l7clncn Ol'ls('haftcn und WO!ooltlngcn innel'halb del' ge
nannten drei Kreise werden dann in alphabetischel' Folge durchgegan· 
gen, so zwal', daB sic nicht so sehl' eine veral'beitende Darslellung del' 
einzelncn Ol'l.~gcschichlen gcbcll, sondcrn mosaikarlig Illlcin:Jndergel'C'ihlc 
Einzelnolizen, die mit groCer SOl'gfalt aus den el'l'eichbal'en gedl'llcklen 
Quellen beigebrachl sind. Mehr als eine Zusammenstellung der iiltcl'en 
Nachrichten Zll verlangen, ware unhillig: Bei Beriicksiehtigung del' un· 
gCdruckten Qucllen fUr die Nellzeit ware das Buch ins Uferlose nnge~ 
sehwollen. Mil zuvcrliissiger AnfUhrung gerade del' Mllesten Nachrich· 
ten ist iibl'igens alleh dem geschichtlich interessiel'ten Laien am mel
!-,tcn gedicnl; in das nellere Quellenmalel'ial wird er sich Ici('hl('1' ('jn

arbeilen konnen. Am Schlusse del' Nachrichten libel' die Orlschnflen 
del' Kreise HiinfeId , Fulda und Gersfcld bringt Liibeek eine Art Slali
slik des ]{rcises Ubel' lahl und Entstehung del' Siedlungen und Wii
stungen, del' Adelsfamilien, del' BUl'gen usw. - Im ganzen jcdcnfaJis 
verdankt das Fuldaer Land dem Verfasser eine wertvolle heimalge
schichtliche StoHsammlung, die weit libel' das Ilinausgeht, was Landau 
in seinem Wiistungsvel'zeichnis und Reimcl' in seinem llistorischen 
Ol'lslexikon gebrachl haben. WcI' allch immel' die Geschichte eines fuI. 
dischen Ortes schreiben will, wird von Liibecks Arbeit auszugehen 
h aben. Was scl11' el'wlinscht \Vii re, sich aber woh l nieht ohne el'hebliche 
Pl'eiserhohung hiilte durchfiillrcn lassen, isl ein Gesamlregister Illld 
noch viel mehr eine gute Karte des Fuldaer Landes. Bei den Literatur· 
nachweisen habe ich Adolf AbeIs "Heimatbuch des Kl'eises Gersfeld", 
Eisenach H)24 , \'(,I'gcblich gcsuc1li. 

Erw5hnt sci noch, daB die in unserem Werke Bd.2, S.80--121 ab
gedrllckte Geschiehte del' Stadt Fulda bel'eits 1934 vom Verfasser beim 
gleic11en Verlage in Taschenfonnat veroffentlicht wurde unter dcm Titel 
,.Die Entstchllng del' Stadl Flllda", 59 Seiten. Israel. 

40. Die Studentenmatrikel del' Adolphs-Universiliit zu Pulda (1734 1805). 
Herausgegeben von Prof. 01'. G I' ego r Ri c h t e r (XV. VerOCfenUichung 
des Fl1ldael' GC.'lchichlsvercins) . Fulda: Druck del' Fuldaer Aetiendrllcke· 
rei 1936. XVI u. 155 S. 

Die Adolphina, die ihre Malrikel im gleichen Jahre mit del' Georgia 
Augusta croffnete, ist die jiingste del' von geistliehen Fiirslen gegriin
deten Univel'siliiten, und sic 11at nach einem Beslehcn von kaum 
70 Jahrcn tins Los geleilt, dus die meisten von ihncn trafj als sie 
1805 definitiv uufschoben wurde, hatle sie ihre Inskriptioncn Hingst ge· 
schlossen. AIs Griindung des Flirstabtes Adolph von Dalberg rciht sich 
die Fuldaer Universitat jenen KlIlturbestrebungen des Hochbarock ein, 
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die dem Fuldu von heute dus von uns geiiebte und hewulldcrte BiId 
gegeben haben. Flir den Kurstaal Hessen war cs ein GlUck, daB ihm 
nicht mit dem Erwerb des ,GroBherzogtums' Fulda eine driUe Univer
sit~i.t aufgebiirdet wurde - daflir hat das Fuldaer Gymnasium, welches 
die Tradition del' Hochschule mit ihrem Heim iihernahm, an seinem 
Tei1e das Ansehen des hessischen Schulwesens redlich geteilt und 
vermehrt. 

Aus dcm im Marburger Slaatsarchiv aufbewahrten statllichell Malri
kelbuch, dessen vornehmer Einband neben dcm Portriit des Stifters, 
del' Sliftungsmedaille und den Siegeln del' FakulUiten einen Schmuck 
del' vorIiegenden PubIikation bildet, erhalten wir zunachst nur das 
Verzeichnis del' Studenten, die sieh leider nicht, wie doeh zur gleiehen 
Zeit in Gotlingen, selbst eingell'agen haben nnd deren Vollslandigkeit 
einigen ZweifeIn unterliegt. Wenn ihre Gesamtzahl das vierte Tausend 
iiberschreitet, so ist immerhin zu bedenken, daB in del' philosophischen 
FakulHit nicht nul' die "Logiker, Pkysiker nnd Metaphysiker', sondern 
auch die "Poetae und Rhc\ores" eingetragen sind, wOl'unter wir etwa 
die Schiiler del' Sekunda und Prima zu verstehen haben. Dadureh 
daB deren spfileres Aufriieken in eine del' drei "hoheren Fakultalen", 
TheoJogie, Jurisprudenz und Medizin, nieht ausdriiekHch vermerkt 
wurde, erseheinen diese weit schwaeher besueht aIs sie in Wirklichkeit 
waren, nod darunter Ieidet bedenklieh die Familienforschung, wobei 
begreiflieherweise die Stadt Fulda selbst, die zu del' Gesamtfrequenz 
nahezu ein VierteI beigesteuert hat, am meisten betroffen wird. Dafiir 
sind die Interessen der Sippenforseher durch ein Personen~ und Orts~ 
register soweit bel'ticksichtigt, a]s cs vorIaufig moglieh war. 

Professor G I' ego r Ri e h t e 1', del' in sich die beste Uberlieferung 
des fuldischen Hocbschulwesens verkorpert, hat uns auch diese fUr 
die Kullurgesehiehte nieht nul' del' engeren Heimat wertvolle und 
reeht miihsame Arbeit gesehenkt, bei del' er erfreulieherweise dureh 
zwei seineI' Sehiilel' unterstiitzt wurde. Edward Schroder. 

41. Urkundenbueh del' Reichsabtei Hers/eld. Erster Band. Mit Ver~ 
wertung del'Vorarbeiten K. H 0 I' gel's (t) bearbeitet von H. W e i I' i e h. 
1. Halfte: IV und 208 SS. 1936. 

Wenn man von den Urkundenb5nden del' Hessischen Landes~ 
geschiehte absieht, in denen H. B. Wenek die ihm erreichbaren Hers~ 
felder Urkunden bis zum 12. Jahrhundert abgedruekt hat, soweit sie 
nicht an anderer Stelle bereits gedruck1 waren, ha1 es bis Zllr Gegen
wart an eincr systematischen Sammlung und VerOffentliehung des ur~ 
kundlichen Materials del' Reichsab1ei gefehlt. Die Historoiche Kom
mission fiir Hessen lind Waldeck nahm zwar sehon bei ihrer Grlindung 
1895 die Herausgabe eines Hersfelder Urkundenbuchs in ihren Arbeits~ 
plan auf, aber es bedurfte erst der Anregung durch die fur 1936 fest
geselzte Jubiliiumsfeier del' Stadt Hersfeld, daB diesel' Plan, nicht zu
letzt auch durch die groBziigige finanzielle Unterstiitzung des Unter
nehmens dUl'ch die Stadt Hersfeld verwirklicht wurde. Dr. K. Horger, 
damals Archiassislent am Staalsarchiv in Marburg, wurdc mit del' Be
arbeilung des Urkundenbuehs belraul. Mit del' ihm eigenen Begeisterung 
hat er die Aufgabe iibernommen und mit viel Liebe bis zu seinem Tode 
am 17. Juni 1934 fortgefiihrt. Ihm ist die Sammlung des Materials zum 
groBten Teil Zll danken und daneben eine Menge wertvoJler Einze]arbei~ 
ten. An IIorgel's Stelle lrat dann Dr. Hans Weirieh. Soweit das Ur
kundenbueh vorliegt, ist es "als Leislung und Gestalt sein Werk". 

In 119 Nllmmern ist die urkllndliche Obel'lieferung von 775 bzw. 771 
bis 1100 in dem ersten HaIbband ausgebreitet. Bis auf wenige Aus
nahmen konnte das Material den Besliinden des MarbUl'ger Staatsarchivs 
entnommen werden. Wenn festzustellen ist, daB fast zwci Drittel del' 
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Urkunden Kaiser- und Konigsurkunden sind, so lliBl sich daraus auf 
eine sehr llickenhafle Oberlieferung schlieBen im Gegensalz zur Abtei 
Fulda, Hir die wir dank der dart bereits im 9. Jahrhunderl einselzendcn 
SalllmlungsHitigkcit trolz alien VerJusten immer noch einc Fiille von 
Privaturkllndcn des frUheren Mitlelalters besitzen. DaB aber alleh in 
Hersfeld urspriinglich cin erheblicher Bestand von Privalurkundcn vor
handen war, lehren schon die Zusammenslellungen der Erwerbungen 
von Zehnten und Giiterbesitz in den Nummern 37 und 38. Wenn Ver
luste einzelner Urkunden zu verzeiehnen sind, an denen das sun kein 
Inleresse mehr habcn konnle, weil sie dmch spiitere Bestiitigungen er
selzl (Nr.31) odeI' bei Besitzveranderung auf den nellen Besitzer iiber
gegangen sind (Nr.55), so isl das verst5.ndlich, fast unbegreiflich isL es 
ab er, daB noch im 19. Jahrhundert, zumeisL nach del' BenuLzung durch 
U. Fr. 1{opp, 12 Originalurkunden aus dem Kasseler Hofarchiv ver
schwinden konnten. 

Del' Bcarhcilel' hat die von seinem Lehrer Slengel im Fllldaer Ur
kundenbuch erprohte und Zll 5.uBel'sler Feillheil entwickrlle Editions
und Drucktechnik iibernommen. Namenllich ist die Abhiingigkeit del' 
Urkundcn von andcren bis ins Einze]nste gonau dargcstcllt, ja es 
konntc sogar gcwagt wenlen, im Text eincr Urkunde (NI'. 55) die Be
standleile kcnntlicll zu mnchen, die sie aus eincr vcrlorellcn Urkunde, 
deren Existenz iibcrhaupt nul' crsehlossen isL, iibernommen haben mull. 

Die Vorbemcrkungen zu den Urkundenlexlcn lcgen Zcugnis ab von 
den Kcnntnissen, dem Scharfsinn und del' Gelehrsamkcit des Bcarbei
ters. AIs geiibLer PnHiograph zeigt er sich, wenn er im Text del' 
sehndhaftcn Urkunde NI'. 108 alle Liicken, die noeh der Druek des 
Eichsfcldischen Urkundenbuchs orren Hilll, ausfiillcn kann, oder wenn 
er in Nr.37 im Gegensalz zu alIcn, die sich bisher mit dcm bekannlen 
Zehnlenverzeichnis befaBt habcn, Zeile 28 richtig Bonichendorpf (wohl 
Benkendorf im Mansfelder Seekreis) stall Donichcndorpf ]jest. Mehr
faeh konnlcn dcm bloBcn Auge fast unsiehtbare Slellcn mit Hilfe cincr 
Quarzlmnpe cnlzifferl werden (Nr.75 und lOt). Desonderes Intercsse 
bcanspruchen die Untersuchungen del' neun Fiilschungen, die si ch z. T. 
auf die schon von Stengel und Holk gewonnenen Ergebnisse sliilzend, 
EnLslehungszeit, Tendenz lInd Vorlagen del' Machwerke vollkommen 
klarsLellen. Kart del' GraCe gab seinen Namen fOr vier Fi.ilschllngcn 
her, von dencn eine (NI'. 1) in die llngew6hnlich spiite Zeit des letzten 
Drittels des 11. Jahrhunderts anzuselzen ist. Gegen die Anspriiche des 
Bistums lIalbersLadl auf Hersfeldischen Zehntbesitz sichcrle man sich 
im 11. und 12. Jahrhundert dllreh gefiilschLe Urkunden, hir die in drcl 
Fiillen die Vorlagen aus dem Archiv des Klosters Pulda geholl worden 
sind. Alle mil den F1ilschungen ZlIsammenhangcnden Fragen inter
cssiercn in erster Linie den Diplomatiker, del' iiberhaupt beim Sln
dillm des Dandes stark auf seine Kosten komml. In diesem Zusammen
hang sei nur auf die Abhandlllng iiber ein Privilcg Papsl Benedikt VII. 
fur Kloslel' Mcmleben (Nr.65) und auf das unter NI'. 101 gedrllckte 
Privileg Leos IX. von 1054 fiir Hersfeld hingewicsen, dcssen vollst5.n
dige Uberlicferung Weirich erst entdeckt hat. Blanketbcnutzung isl in 
Nr. 81 und 82 fcslzuslellcn, beachtenswerte Bemerkungen iiber Siegel
riicksehriften werden in del' Vorbcmerkung zu Nr.81 gebrachl, spiitere 
Beurkundungen liegen in den NI'. NI'. 53, 77, 96, 1J7 VOl'. Diese zul~tzt 
gcnanntcn Prh'alurkullden, dazu die NI'. NI'. 1l0, 114, 116- 118 siOd 
inllalllich fUr den Reclllshislorikcr beachlenswert (Horigkeit, Verfahren 
bci Besitzerwerbung, Nnchtrag von 28 Schworcnden am Endc des 
11. Jahrhundcrls auf einer Urkllnde Karls d. Gr. usw.). FUr den Sprach
forscher ist bei dem geringen Bestand an Privalurkunden del' filtcsten 
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Zcil dus Material nieht so sehr crgiebig, z. T. isl cs sehon ausgcwcrlct, so 
dus Zchntvcrzeichnis (Nr.37) und dus sog. Breviarium Lulli (Nr.38). 

Die wcitausgcdehnten BezichulIgcn Hcr~fclds nach OsLen und dus 
lunge Zcit vorherrschende Cbergewicht ThOringclls im llesilzsland des 
Klo~lcrs bringen es mit sich, daB sich Thuringcn und lIcsscn in das 
Interesse des bisher ,'croffcntlichlen Materials teilen mliv.,cn. - Un
gedrucktes findel sich, das sci noch nachtriiglich erwiihn!, auBl'r den 
briden sdon gcnanntcn Privilegien def Piipste llcncdikt VII. und 
Leo IX., nicht darllnter. 

On der Bcarbeiter selbst in der Einlcitung, die mil delll Register in 
def 2. H51flc des Bandes bald erscheincn soli, die "geschichtlic1lCn und 
recht~gc~chi('htlichen Ergebnisse der Urkundcnausgabe" bchandeln wird, 
soli an dieser Slelle nicht weiter darauf eingcgangen werden. Es 
mag geniigen, mit den paar Einzelheiten auf den werlvollen und viel
scitigen Inhalt des Bandes hingewiesen zu haben und fcstzlIstellen, daB 
Cl" dank der in ihm geleisteten kritischcn Al"bcit jcdcr wciteren For
schung als sic here Grundlage diencn wird. 

Im Hcse~t zu Nr.90 muG cum quinque fiJiis mit "saml 5 Kindern" 
stAH "Suhnen" 'wicdergcgeben ",erden. AuGer einigen Druckfehlcrn, die 
aIs sole he ohne wcileres zu erkcnncn sind, ,sind !loch folgendc stehen 
gcbliebcn: S.15 Z.6 dicitur stall diectur, S.37 Anm. a sunt staU sinl. 
S.67 Z.2 Luidimendorpf staU Liudimendorph. Gulbier. 

4'2. Ha f n cr. Philipp: Die Reichsabtei Hersleld bis zur Mittc des 13. Jahr
hunderls. 2. neu bearbeitetc Auflage. Hersfeld: Verlag Hans Ott. 1936. 
VIII, 155 S. 

Ob die Zwo1f-Jahrhundertfeier der Sladt Hersfcld geschichtlich be
rechtigt ist, d. h. ob das Jahr 736 wirklich als Ausgangspunkt genom
ml'n w('l"ci<,n kann, isl einc umstrittCIl(' Fra~f'. Ihr widm(>t lIafncr. 
desscn sorgsalll kritische Priifungs- und vorsichtig nbw5gende Oar
stellungsart bewiihrt und bekannt ist. im Anhang eine eingehende Un
tersllchllng. die er in das Ergebnis zusammenfaSl: "Die Annahme des 
Jahres 736 Hir Slurms Ankunft in lIersfeld bcgegnet zwar groBen 
Schwicrigkeiten. und ein unanfechtbarer Beweis fUr ihre Richtigkeit 
kann nichl gcfiihrt werden. Da aber die Zahl 736 auf iiltester Ober. 
lieferung berllht und schwerwiegendc Griinde fUr ihre Richtigkeit 
sprechen, besleht kein Grund, davon abzugchcn." 

Es ist eine Jubiliiumsgabe, die der Verfasser mit dieser Neubearbet
tung seines 1889 zuerst erschienenen Werkes der Stadl Hersfeld dar
bringt. Die zu Grunde liegenden Studien hat er erstmalig im Jahre 
1888 der Jahreshauptversammlung unseres Vereins vorgeleqt; in er· 
weiterler und vertiefter Form hat er sie dann 1889 als selbsHindige 
Schrift erschcinen lassen. Die Neubeurbeitung war notwendig. ein
mal weil die Schrift vcrgriffen war, vor nllem aber auch. ",eil die 
Fiille der inzwischen herausgekommenen QlIellensammlungen und 
EinzeldarsteIlungen vollkommen vcranderte Voraussctzungen geschaf
fen hatten. Die Anlage des fiuches ist dicsclbc gcbJieben; allch die 
zcilliche Abgrenzung hat keinc Vel"anderung erfahren - dicse Jahr
hunderte umschlie8en die Bliitezeit der Reichsahtei, ihr Wachsen an 
al1Bercr und innerer Kraft und Macht; mit dem AUliiigang des 13. Jahr
hundf'rls In'lcn schon Anzcigen des beginnenden Vel"falls hervor. Mehr 
und mehr schiebt sich die Stadt in den Vordergrund. mil der die 
Abtei si ch nun in nie ganz zur Ruhe kommenden K:impfen au<;ein
andersetzen muS. 

Tn allsgczeichneter Weise hat cs Huffler ver<;lnnden, den Zusam· 
menhnng der Geschichle der Reich<;ablei Hersfeld mit der de<; Reichs 
herauszllarbeiten. Mit reichen Quellennachwei<;en und in klar bestimm
ter Darstellung HiSt er die Wechselwirkungen zwisclH'1l Reich und 
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Abtei delltlich erkennen. nalte schon Karl dcr Grol3c die wirtschafl. 
liche und politische Stellung der Abtei kraflvoll untcrballt, hallen all ch 
seine Nachfolger es sich immer wiedcr angelegen sein lassen, Bcsitz 
und EilllluU dcr Abtci Ztl Illehrcn, so Hrgalt die,(' die kail:lcrliche 
Gunst durch unbedingte Unterl:ltiitzung der Reichspolitik; vor allem in 
den Kiimpfcn mit dem Papst finden wir Hcrsfeld stcts auf Seiten des 
K 

. , 
alsers. 4 

So bictet der Verfasscr mit dies er Neubearbeitung eine wisscn· 
schafllich wcrtvolle Dnrstcllllllg, die umso lebhafler zu bcgriil3en i~t, 
als sic cine Zeit behandelt, aus der hir unscre hcssische Geschichts· 
forschung Ilo('h m:.II1dH.'r1t'i Aufgaben harren. Hopl. 

43. Ne u h a us. Wilhelm: Aus zw6lf Jahrhundertcn. Geschichtcn und 
Bilder aus J-Iers/elds Vergangenheit. Hcrsfcld: Verlag Hans Ott (1935). 

Diese VDI' Jahresfrhl crsdliencnc Schrift des UIll die Erforschung 
und Bearbcitung der Gcschichte Hcrsfclds hochvcrdienten Vcrfas'iers 
"ill n:H'h Plan und Anlage llieht etwa eill{' zu ... ammenhiing{'ndl' Dar· 
stellung cine solche hat Ncuhaus schon 1927 herausE:ebracht -
geben; Cl' will vielmehr in ciner Reihe von Einzelbildcrn die 12 Jahr' 
hunderte der Hcrsfelder Geschichte eincm gr60ercn L('l;crkrcis Jebendig 
werden lassen. Und das ist ihm vortrefflich gelung('n - so gut, wie 
dns nul' ein Mann leisten kann, del' in jahrzehnlelnngcr eigner Arbeil 
die Entwicklllllg wirklich von innen her kennen gelel'llt hat, del' cs 
also verstehl, tntslichlich bedeutsame, ihre Zeit spirE:('lndc Vorgiinge 
allszllwlihlcn, und dem cs auf del' andcrcn S('ite g{'gcben ist. dieses 
Wissen um die Vergangenhcit del' I1eimat in ciner Form zur Darstcl· 
lung zu bringen, die auch den, der dem Stoff zuniichsl nur such('nd 
gegenliber.')tehl, in ihren llann zieht. nier weht die Luft echter H('i· 
matsliebe, hier offenbart sich das fcine VCI'!;tiindnis fUr das WlInder 
und die Schonhcit del' Stadl, das allrh in den beigegebcnen wohlg(" 
lungenen Abbildungen zu erkcnnen ist. Alles in allelll: ein kosllichcs 
Biichlein, das hoffcntlich wcit libel' das Jubilliumsjahr hinaus Ver. 
sHindnis fUr die Geschichte und Liebe ZlIr Heimat w('ckcn wird. 

Hopt. 

-1-1. Eis (' n t I' ii g Cl', MarE:arrtc, und K rilE:, Eherhard: Territorialge· 
schichte der Kasseler Landschnft, ncbsl Bcitdigen von Edmund E. 
S ten geL Mit cinem AlIas von 8 Kartenbl5ttern. MarburE:: Elw('rl 
1935. 80. 21+307S. 

(= Schriften des Insliluh Hir geschichtliche Landeskunde von H('s· 
sen und Nassau, in Verbindung mil Marburger Fachgcnossen hrsg. von 
Edmund E. Stengcl. SUick 10.) 

In dem vorii('genden, staltIichen Bande behandclt Margarcte Eisen· 
Iriig('r di(' G('~d,icht{' <IN Ka~selcr Lnndsrhaft links d('r FlIldn, Ehcr· 
hard KruE: das Gebict rccht<; dcs FllIsses bis llin an di(' \V{'rra. Nach 
geschickler Zusammenfassung der Ergehnissc del' vorgeschichllichcn 
Forschung bespricht M. Eis e n t I' li g e r die Entstehung del' Hundert· 
schaften Maden (mit dem kirchlichen Hallptsitz in Friblar) und Dit· 
mole! (h(,lIle KirchditmoldL au, dellen sich die Grafschaft Hcssen ent· 
wickelle, zunfich<;1 unter d('n Grafen 'Verner, dann unter den Gison(,ll, 
dann unl{'r den thiiring{'1' L.andgrafcn. Till 12. Jahrhundcrt lost Dil· 
mold unler den Schaumburger Grafell sich ab, die Anlehnung an das 
Erzstift Mainz suchen, de<;'iell Streben, hicr ('inen tcrritorialen ZlI'iam. 
menhang mit dCIll Eichsfeld 7.U begriinden, die bekannlcn, langwierig{'n, 
wechselvollen Slreiligkeilen rnit den thiiringer und ihnen folgend dt'1l 
hessischcn Lnndgrafen h('n·orrufl. Ohnc zu einer Ent'lchcidung 7.U 

kommen, wfigt dic Verf:l'ls('rin doch klu,:: ah, ZlI wekher Zeit am 
wahrscheinlich'ilen der Lehnsauftrag Uhcr die Grafschrtft Maden an dns 
Erzstift erfolst scin konnc, und neigt ZlI del' Zeil urn 1120 (mit 1..an· 
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dau gegen H. B. Wenck und Rommel, die fur die Zeit nm 954, der Er
nennung des Kaisersohnes Wilhelm zum Erzbischof von Mainz eintra
ten) (S. 26 ff.). Urn 1220 kauft das Erzstift von den Schaumburgerli 
deren Stammsitz nebst alIen ihren graflichen Rechten. Auf den Lehns
auflrag und diesen Kanf griindeten sich bekanntlich die Mainzer An
spriiche, denen die lhiiringer und hessischen Landgrafen wirksam und 
schlie61ich erfolgreich entgegentraten, nichl zum wenigslen durch die 
Griindllng von Burgen und St5.dten. Es entwickeln si ch im spateren 
Mittelalter die Amlcr Gudensberg und die sogenannten Kasseler Amtcr 
Ahna und Bauna (Zwehren). Sic galten als Unteramler des Amtes 
Kassel, slanden den iibrigen hessischen Amlel'1l glcich, hallen aber cine 
gemeinsame Burg, bezw. Hauptstadt in Kassel; ihnen gesellten sich das 
J{irchspicl Ditmold (m it J{irchditmold, Rolhenditmold, Wehlheiden, 
Wahlers- und Harleshausen) zu, ferner die Voglei Hasungen (Habichts
waId) und das bis 1459 adlige GerichL Sc1laumburg, die schlieBlich 
alle an das Amt Bauna, seit 1804 aIs Wilhelmshohc bezeichnet, fielen. 
Del' adlige Besitz innerhalb der Amler geriet alhnfihlich auch unter die 
OberhoIleit des Landgrafen durch Lehnseriedigung, LehnsulIftrag usw. 
Sehr beachtenswert sind die Ausfiihrungen del' Verfasserin iiber die 
vCl'waltungsmiiBige und gerichLliche Untcrtciiung (Gcrichts-, GrCbf'll
odeI' Schoppenstiihlc) der Amter, und es ist einc ansprechende Folge
rung, wenn sie aus del' 1585 erkennbaren Zusammcnfassung der land
grfiflichen Dorfer in Haufen auf Landwehl'bezil'ke schlie8t, aus denen 
sich das landgrafliche Heer rekrutierte (S. 89 ff.). Die adIigen Dorfer 
wal'en von del' Landfolge befreit. Die Amtleute, vom Landgrafen aus 
den Bllrgmannen besteIlt, versahen urspriinglich die Gerichtshoheit. den 
miIitiirischen Schutz, die sHidtische Verwaltung und vereinnahmlen die 
landesherrlichen Einkiinfle. Seit dem 14. Jahrhundert wird ihnen ein 
TeiJ dieser Bcfugnisse allmiihlich abgenommen. An die Spitze del' 
SUidle komml ein aus den stiidtischen Geschlechlern hervorgegange
ner SchultheiB (= Stadlrichter), wiihrend fiir das Finanzwesen seit 
dem 15. Jahrhundert eigene Rentmeister bestelH werden. Die Titel die
sel' Beamten schwanken noch, bis ins 17. und 18. Jahrhundert Zllm Teil. 
Del' Adel spiclte in den Kampfen zwischen Mainz uud Hessen eine 
sehr bedeutsame Rolle, zumal er vielfach von beiden Partnern Lehen 
trug, namentlich in den Teilen des Amtes Gudensberg, wo das Mainzer 
Gebiet angrenzte (lrefflich ausgefiihrt S.124 ff). Allein nul' wenige 
Adlige vermochten auf die Dauer ihre Rechle zu behaupten; die meisten 
wurden Lehnsleute, ja auch Ministerialen des Landgrafen, dcm sie auch 
ihre hohe Gerichtsbarkeit abtreten muBten. - Ahnlich isl die Arbeit 
von Ebel"hard J{ rug aufgebaut. Auch er geht von der Vorgeschichte 
und den Verkehrsverha1tnissen aus, die freilich, da das Dreieck zwi
schen del' unlcren Fulda und Werra vorwiegend von Wald bestanden 
war, recht schwach entwickelt waren. Fiir die alteste Zeit - Siede
lungen befanden sich zunachst nu.- in den Gebietsslreifen recllts der 
Fulda und links der Werra - flie8en die QueUen sehr sparlich. Das 
Gebiet war lange zwischen Chatten und Hermunduren umstritten bis 
zu dcren Niederlage 58 ll. Chr., iiber deren Ort die Ansichten geteilt 
sind; die meisten Forscher setzen Allendorf·Sooden als Schlachtort an, 
Oelenheinz jedoch die Frankische Saale (vg). die Besprechung seiner 
Al'beit Zeitschr.58, S.244, die aber nicht, wie Verf. annimmt [S. 159/60 
Anm.5], von Hopf, sondern von dem Unterzeichneten stammt). AIs 
Gaugrenze nimmt J{rug richtig, entsprechend dem Bereiche des Dit
moIder Kil'chsprengels, die Wasserscheide des Kaufunger Waldes an. 
Das Waldgcbiel war Reichs· oder Konigsgul; beachlcnswerl sind hier 
die von K. R ii bel (Die Franken, ihl' Eroberungs- und Siedelungs
system im deutschen Volkslande, 1904) und H. T him me (Forestis. 
Konigsgut und Konigsrecht nach den Forsturkunden vom 6. bis 12. Jahr-
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hundert in: Archiv f. Urkundenforschung, Bd. 2, 1909) iibernommenen 
Ausfiihrungen liber die ursprlingliche Bedeutllng des Worles Forst (von 
foris = auBerhalb, gesonderl, aus der Allmende ausgeschieden, dem 
Konig vorbehalten;dann libertragen = Wald), S. 165 ff., wo Krug die 
Eigensehaft der hier in Frage kommenden Gebiete Kaufunger-. Stifts· 
wald und Sohre aIs Reieh.s- oder Konigsgllt liberzeugend nachweist. In 
diesem Gebiete wurde nun 1017 das Kloster Kaufungen gegrilndet und 
von der Kaiserin Kunigllnde aus dem ihr 1008 von ihrem Gemahl, Kai· 
ser Heinrieh 11., geschenkten Kasseler Konigshofe ausgestattet. Zur Gc
sc11ichte des Klosters liefert hier S ten gel wertvoJle Beitrage liber 
Reiehsunmittelbarkeit, Vogtei und Grundbesitz. Die Reiehsunmittelbar
keit ging 1086 durch Unterstellung unter das Bistulll Speyer verloren, 
wurde dann im 12. Jahrhundert vermitteIst Urkundenf~Hsehung bean· 
sprucht und Anfang des 13. Jahrhllnderls aueh wirklieh durehgesetzt. 
Doeh erlangten die hessisehen Landgrafen die Vogtei und damit all
mahlich auch die Landeshoheit liber das Rlosler, bis dieses durch Phi
lipp den GroBmiitigen siikuJarisiert und in ein ritterschaftJiches Stift 
verwande1t wird. Der Konigshof Kassel ging im 12. Jahrhunderl wie
der verloren, wir wissen nicht genau, auf welche Weise, und allch das 
Waldgebiet hat trolz all er Bemiihungen nie ganz dem Kloster gehort, 
sondern blieb im wesentlichen auf den heute noeh so genannten 
StiftswaId beschrankt. Der Grundbesitz war verstreut, befand sicll jt:
doch zum groCen Teile in der naheren Umgebung des Klosters, bezw. 
Stifts; 1019 erhielt es Ober. und Niederkaufungen, Vollmarshausen, 
Uschlag, naehdem ihm vorher schon Hedemilnden iibereignet wor· 
den war. - Auf dem geopolitisch eine Einheit bildenden Gebiete nun 
zwischen unterer Fulda und Werra entwickelte sich einmal das hessi
sche Amt Neustadt, indem zunachst Besitzungen des Stifles die~em 

entfremdet wurden, iiberdies aber eine ganze Anzalll von Dorfern dem 
Amte unterstellt wurden. Diese wurden gruppenweise in fUnf SCllOP
penstiihlen ZllsammengefaBt, deren AbgrenzlIng wechse1t; Gerichtssitz 
ist die (Unter-)Neustadt (KasseJ), die zwar selbst nie zum Amte grhort 
hat, sondern mit Altstadt und Freiheit zusammen lOin Kasseler Sladt· 
gericht, spnter zu dem auch fUr die iibrigen Kasseler Amter zusUin
digen Landgericht im Renthof. Das Stift schaffte sieh zunnchst einen 
Ersatz fUr seine VerIlIste durch Dorfgriindllngcn auf Rodungsland aus 
seinem Besitz. Sie fielen mit der Siikularisation cbenfalls an das 
Amt. - Das zweite Ami auf diesem Gebiete ist nieM hessisch; es ht 
das brallnschweig-hannoversche Obergericllt Miinden. Miinden war 
wohl ursprilnglich eine Reichsburg, dann Reichslehen der thiiringis"'hen 
Landgrafen. Die Sladt ist wahrscheinIich von ihnen, nieht von Hein
rich dem Lowen, gegriindel, allerdings bald nach seinem Stllfze 1179; 
sie foIgle dem frankischen, nicht dem sachsischen Reeht, auch, nat'h
dem sie samt dem sog. Oberamte 1247 ohne aIles Reeht von BrAun· 
schweig in Besitz genom men war. Diese Besetzung war nun der Quell 
jahrzehnt~langen Streites zwischen Brallnschweig-Hannover und Hes
sen; gegen Ende des 14. Jahrhunderts errichteten beide Gegner Trlllz
burgen, den Sichel· und den Sensenstein. Der Kaufunger Wald wurde 
aIs Gemeinbesitz belraehtet, und troll aBer Bemilhungen ist erst 1831 /32 
in einem Staalsvertrag zwisehen Kurhessen und Hannover die Grenze 
endgiillig gcregeH worden, wobei auch das bis dahin gemeinschaft
lidle Dorf Nieste an Hessen fiel. - Wie in dem von M. Eisen· 
trager bearbeiteten Teile, so bildet auch in diesem die Umschreibung 
der Grenzen den BeschluB der Untersllchung. hier wieder aus der Feder 
von StengeI, def auch zu den verwickelten Beziehungen Zll Braun
sehweig in lichtvollen Darlegungen beigesteuert, ebenso die 1821 durch 
das Organisalionsstalllt herbeigefiihrle und groBenteils !loch heute giiltige 
Zuweisllng der gesamten Kasseler Landsehaft beschrieben hat. - Grenz-
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beschrcibungcn, Beamten-, Flul"-, Orlsnamenvcncichnisse und cin 
Atlas geben die unentbehrlichen Erganzungen zu dem wertvollen Buche. 
das eine wlirdigc Gabe des Instiluls fUr geschichlliche Landeskunde von 
lIessen und Nassau an den hessischen Geschichlsvercin zu dessen 100-
jiihrigcm Beslchcn (1934) darstcllt. - Noch ein paar Einzelhciten. Auf 
Seitc 20 ist Anmerkung 76 fortgeblicben. S. 130 \Vird "die 1761 [I] von 
del' Berliner Akademie del' 'VissenschafLen herausgegehcnen Karle von 
K u r hesscn" {l] erwiihnt. Zu S. 166 betr. die Sohre und S.236, bezw. 
263 f. bell'. die Grenzc des Amles Mrlsungcn vg!. den Aul'salz von 
BochnH'1' in dicscm Zeitschriftcnbande namenllich Seite 129 fr" 13G ff., 
1-11, 145. Israel. 

45. .1 a ('ob, Bruno: Geschichte des Dorfes Oberzwellren, H)36. Kassci
Wilhclmshohe: Verlag Thiele & Schwarz. 8 o. 235 S. 

Vcrfasser biclel uns ein abgerundcles BiId dcr Geschichte des vor 
KUfzcm der Sladt Kasscl eingemeindeten Dorfcs Oberzwehren. Flir die 
aiteslc Zeit gcbcn ihm die veroffentlichten Urkunden der benachbarten 
Klostcr die crforderHehc Untedage fur die eingchende Schilderung der 
Grundbesitzverh5.1tnissc des Dorfes; flir die spiitcre Zeit sind. soweit 
skh (']"schcn liif.H. allc vorhandencn gcdruektcll und ungcdrllcktcn 
Quellen def Drnstellung der Ortsgeschiehte zu Grunde gelegl worden. 
Da.6 Vcrfasser Ubcrall die gleichzeitigen Geschehnisse der hessischen 
Landesgeschichte zum besseren VersUindnis der Ortsgeschichte heran
gezogen hat, ist zu loben, wenn er hierin stellenweise auch wohl Zll 
weit gegangen ist. z. B. bei der Sehilderllng eines flir die Gescllichte 
von Oberzwehren zicmlich belanglosen kurhcssischen Manavers, die 6 
Seiten fliIlt. Die Geschichte van Kirche und Schule ist cingehend be
handelt. Besondcrs zu erwahnen ist auch das sorgfiiltige Eingchcn auf 
die Familiengeschichte der Orlseingesessenen und ein umfassendcs Ver
zeichnis der Flurnamen. Es ist sehr ZlI bcgrliGen, daB das Dare Ober
zwehren beim Eingehcn seiner SelbsHindigkeit noch eine so ein-
gehende Darstellung seiner Geschichte gefunden hat. \Voringer. 

46. Wo I" i n g c r, August: Rinleln als hcssisehc Feslllng und GamisolI
~Iadt 1(i:")6-18Glj. Rintcln. 1935. 87 S. 

(Archiv der Stadt Rinteln. Beitrage zur Geschichte der Sladl Rin
Icln. !lrsg. durch F. W. Ande. Hcft 1.) 

Das Archiv der Stadt Rinteln, in der man geschichllichen Arbeiten 
ein el"freulich lebhaftes VersUindnis enlgegenbringt, eraffnel mit die
sem lIert eine zwangJose Folge von Untersuchungcn zur Stadtgeschichte 
in enger Verbindung mit der allgemeincn Geschichle def Grafschaft 
Schaumburg. Es sollcn in erster Linie die im Hinlelner Stadlarchiv 
ruhenden Qucllen ausgcschopft werden, ohne aber diese Beschriinkung 
aJs unbedingten Grundsatz festzulegen - so griindet sich schon gleich 
diese erste Arbeil auf Akten des Marburger Staalsarchivs. 

Die..,c.., Untl'rnchmell kann nur lcbhaft bcgrOBt und aU('I"kannt wcrden, 
und gerade allch die Geschichtsfofschung im hcssischcn Kernland wird 
van den geplanlen Arbeiten werlvolle Einblickc in das innere Verh5.lt
nis der Landgrafschaft zu Rinteln at<. Hauptstadt def Grafschaft 
Schaumburg e.-warten dlirfen. 

Es ist erfrculich. daB gleich das ersle Hcft diesen geschichllichen 
Zusammenhangen gewidmet ist - Hesscn hat Rintcln zur Garnisonstadt 
und Festung gemachl, und Garnisonstadt ist Rinteln geblieben, so
lange cs eine selbstiindige Lnndgrafschnft gab. Man muG freilich die· 
sen Begriff in dieser zeitlichen Ausdehnung schr \Veil fassen, da die 
Besetzung del" 1818 nllfgcgebenen Feslung vielc Jahre hindurch nur 
allf dem Papier stand. Eine wirklichc Rolle als Fe::.lllng hat Rinleln 
tatstiehlich nicmals gespiclt - die Vorgiinge des Jahres 1777, in dcm 
Wilhehn IX. dcn uniiberlegten und darum van Anfang an Will Schei-
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tern verurteilten Versuch machlc, die Biickeburgcl' Hiilfte del' Graf
schaft an sich zn ziehcn, konncn kaum als ernsthafte militiirische Un
Il'rnchmung gewcrtcl werd<.>n. Und doch hal die Bcsalzung der Stadl fill' 
dip.'.e I3cdclllung gchuol; sic herau.,zlIarhcilcn wnr keincr bCl'llfener 
als del' Verfasser del' vOrlicgenden Schrirt, del' sieh liingsL aIs srund
licher I(cnner del' MiliUir-Geschiehle del' Landesgrafschaft einen Namen 
gemachl hat. Es ist ein auf gewissenhaftel' Forsehung und kritischer 
Wcrtung beruhendes buntes Bild, das sich hier enlrolll und scharfe 
Schlaglichter auf das Lebcn del' Kleinstadt wirfl: kleine und unbedeu
ten de Vorgange, die nul' im Rahmen del' engen Verhaltnisse verstlind
Heh sind, wechseln mit Ereignissen, die rUr das gesamte Leben ihrer 
Zeit symplomalisehe Bedeulung haben. So bielet die Arbeit \Vorin
gel's iiber ihre niiehsle Absieht hinaus einen eharakteristisehen Beilrag 
zllr Gcschichle eincr 1,Ieinstadl mit militiirisehcr Bcsatzung "or allelll 
im 18. JnhrhundcrL Hopf. 

47. Ni e f3, Peter: Die ROl1nebHrg. Einc Flirstlich Yscnburgisehe Durg 
und ihre Baugeschichte. Bl'aubach am Rhein: BurgverJag, 1936. 202 S. 
-:Die Ronneburg. (Mit eillem Plan und einer Abbildung.) (Sonder
druck aus "Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins", Bd. 33. 
S. 190-244). 1936. 

Die Ronneburg ist jcdem Burgenkenner bckannt als eine del' groB
ten nnd schonsten Anlagen, die aus dem MiUelalter stammend in zahl
rciehen Umbauten und Erweiterungen die sich nach und nach ver
lindernde Aufgabcnslellung spiegeln. Sic hat schon seit langem be
sondcre Bcaehtung gefunden, weil die gesamle baugeschiclltliche Ent
wicklung, die ohne gewallsame Zerstorung vor sich gcgangen isl, in den 
vorhandenen Resten abgelesen werden kann. Um so lebhafter war das 
Dedauern, daB dem seit dem 18. Jahrhllndert eingetretenen Verfalls die
ses stolzell Bau- llnd Gcsehichlsdenkmals gal' nicht odeI' zuletzt nul' 
mil lInzuliinglichen Mitteln entgegengearbcitet word en ist. 

Die beiden Schriften desselben Verfassers gehoren natiirlich eng zu
sammen. NieB hat nach umfassenden al'chivalischen Studien in den 
"Milteilungen des Oberhcssischcn Geschirhl<;verein" die Geschichte del' 
Burg gezcichnel, die in del' erslen Hiilfte des 13. Jahrhunderls erbaut 
schon 1313 von Maim erworben wurde und dam it in den groBen 
Kreis del' vom El'Zbistum in seinem Kampf gegen die Landgrafschaft 
Hessen gelroffencn Sichcl'LlIlgsmaBna;1I11en cinrtickt. Die Durg ist dann 
in den unmittelbaren Bcsilz ihrer Erbauer, del' Biidinger Grafen, zu
riiekgekehrt und bis hcule Eigenlum dieses Hauses bezw. seiner Erb
folger geblieben. 

Die~c rein ar<'hivalisch<.>n Studien und Fcslsl<.>IJungen waren dem 
Verfasser offenbar Ausgangspllnkt einer viele Jahre dauernden Beschiif
Ogung mit del' Bul'g selbst, die er in alien ihren Teilen genau unler· 
suchl, aufgenommen und beschrieben hat. Das Ergebnis diesel' offen
sichtlieh mit zlihcr Ausdauer durehgefiihrten Arbeil ist die vorliegende 
Baugeschiehle, die sieben Jahrhundel'le umfassend zuniichst ill einer 
scheinbar verwirrend wirkenden Fiille vor lIns steht. NieB hat es aber 
ausgezciehnet "crstandcn, in dieses Wirrnis Ordnung zu bringen lInd 
gcstiizl auf seine Anschauung unci die hislorischen Studicn eine Dar
~Iellung herauszlIarbeitcn, die als Jiiekenlos angesprochen und als 
werlvol1er Deitrag zur Dall- und Kunstge_':ichichte wie wr politischen 
Geschichle des Hes~enlandes und darilbcr hinalls des sUdwestlichen 
Deutschlands bezeichnel werden muB. Hopf. 

. 
on Holen-43. \V i e d Cl'S e hen sf e i <.> r ('hem. lIer Feld-Arlilleristen 

burg (Fulda) am 15.-17. Juni 1935. 8 o. 54 S. 
Das hiibsch ausgeslattete Hefl enlh5lt eine lreffIiche, zwar kurze, 

aber erschopfende Darstellung del' Geschichte del' Stadt Rolenbllrg, ver· 
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faBt von Studienrat Me i s. Ein Verzeichnis samllicher Mitglieder der 
Kameradschaft ller Feldarlillerislen wird manchem Familienforscher 
willkommf'n sein. Das beigehigte. von Amtsgerichtsrat i. R. Baier ge
dlchtele uod komponierte Lied ,,0 Rolenburg am Fuldastrand" verdient 
Erwahnung, weil cs in Rotenbmg WIll Volkslied geworden ist, dus 
oft und gem, namcntJich von del' Jugcnd, gesungen wird. 

Woringer. 

49. El i s a bel h G r a fin v 0 n S chI i t z g e n a 11 n t v 0 n G 0 r t z : 
Schlitz nnd das Schlitzer Land. Ein Heimalbuch. Schlitz: Selbstver
lag des Verkchrsvcreins, 1936. 191 S. 

Die Geschichte van Schlitz, Sladt uod Land, ist die Geschichle des 
Geschlechls glcichcn Namens. Es ist daher dUl'chaus zweckmiiBig, in 
einem Heimatbuch, das gleichzeitig als Fiihrer zu dienen berufen ist. 
die Geschichte des Herrengeschlechtes stark in den Vordergrund zu 
stellen. Aus ihr erkHirt sich die Entwicklung der burggekrontcn Stadt, 
aus ihr werden auch die Geschicke der einzelnen Ortschaften der ehe
maligen Standesherrschaft ullmiltelbar deullich. Ausgiebige Benutzung 
der im Graflich Gortzischen und im SUidtischen Archiv in Schlitz 
ruhf'nden Quellen. sowie sorgsame Auswertllng der bisher vorliegenden 
Darstellungen geben ein ebenso 7,Uverlassiges wie anschauliches Bild 
von diesem oberhessischen Land und seiner Eigenart. Aus der Feder 
verschiedcner Milarbeiter stall1ll1en kurze Schilderungen von 15 zuge
hol'igen Ortschaften; besonders ancrkannt soIl werden, daO hi er zur 
Deutung des Namens und ErHiuterung der Entwicklung liberall von der 
5.ltesten belegten Namensforschung ausgegangen wird - eine Methode, 
die allm5.hlich selbstverst5.ndlich sein sollte, aber gerade in solchen 
fiir weitere Kreise berechneten Biichern nur allzu oft miBachtet wird. 

Zu der rein geschichtlichen Darslellung sei nur cine Anmerkung ge
macht. Wenn die Enlwicklung des Lehns- tlnd Untertanenvcrhliltnis
scs u. a. auch daraus erklarl wird, daB das "Raubritterlum" immer 
mehr zugenommen habe, so wird hier offenbur oh ne krilische Nach
priifung ein scit Inn gem belicbtes Marchen wiederholt, das als ganz 
ungeschichtlich bezeichnet werden muB. Gewil3 sind immer und liber
all l lbcrfiHle lInd sonstige Gewalttalcn yorgekommen; es ist aber 
liing'il erwiesen, daB sie ra~('h und streng geahndet wurdcn -
so wird ja auch hier an spiitcrer Stene feslgestellt, daB von solcher 
Verallgemeinerllng nicht die Rede sein kaon. Warum denn ahcr erst 
die Wiederholllng alter Geschichten? Es geht allch nicht an, die Glei
chung ndeJigC'r BUl'gherr = Raubriller aufzuslcllen und diesen die 
"Rcich'irittcrschafl" als die Hiilerin von Zuchl und Ordnung gegeniiber
zustcllcll. So cinfuch licgcn diese Dinge ni('hl, und es wird nolig sein, 
dicse Darstellllng in eincl' ,\'ohl zu erwarlendcll weitcrcn Auflugc eincr 
Ilochmnligcn Durchprlifung zu untCl'ziehen - dann winl auch dcren 
Ton cin andcrcl' werden und nicht veraltele AnscllaUlmgen wicder-
ho\cl1 und damil yon neucm Verwirrung stiftell. Hopf. 

50. 11 e i m a 1 b 11 C h flir den Kreis Herrschaft Schmalkalden mil Fi.ihrer 
durch Studt und Kreis Schmalkalden. Heimatkalencler auf das Jahr 
1936: 23. Jahrgaog. Schmalkalden: Druck unci Verlag von Feodol" 
Wilisch. 80, XV[ S. 

Dieser seit zwei Jahrzehnten nichl nur in seiner Heimat sondern 
au{"h im librigcn Hesscn riihmlichst bekannte Kalendcr hat mil dem 
neuen Jahrgang sein Ziel wciter gesleckt: er will nicht mehr nUl" "l{a
lender" sein, der mil Beitragen zur Heimatkunde das VersUindnis fur 
die Heimat fordert - er will nun fluch unmitlelbar an die bell1erkens
wcrten PlInktc von Stadt und Land heranfiihrcn. Die sich daraus er
gebende Zweiteilung hat aber der Geschlossenhcit des Buches keinen 
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Eintrag gelaoj die beiden Teile erganzen sich vielmchr in gllicklichslcr 
Wcise, und somil verdient der Kalender auch in seinem neuen Gc· 
wand jedc EmpfchIung und FDrderung . 

Die geschichtliehcn Aufsatze slammen aus der Feder von H a n s 
L 0 h se, der in vorsichLig-krilischer Benutzung der vorhandcnen 
Quellen und Litcratur ebenso gediegene wie fesseJllde Uberblieke zu 
geben weiB. "A us der Geschichle Schmalkaldens" und "Die Baudenk
miller SchmalkaJdens" - diese beideo Aufsatze vermiUeln jedem, def 
die Stadl ooeh nichl kenol, einen klaren Einblick in ilu Werdcn und 
ihr heutiges Gesiehl. Mit besonderer Frcude liest man seine Ausfiih
rungen iibcr "Die Wilhelmsburg zu Sehmalkalden als Heimatmuseum", 
in den en er die kulluf- und kunslgeschichtlichen Sammlungen des Ver
eins fUr hennebergische Gcsehichle (heute Zweigverein des Vereins fiir 
hcssischc GesrhiehlC' und Landeskunde) in feinsinniger Bclrachlung 
wiirdigt. Dureh seine Darlegungen hindurch klingt immer wieder def 
Stolz auf die Leislungcn des Hennebcrgcr Vereins, der in den 70cr 
Jahren des vorigen Jahrhlllldcrts nachdriickIich flir die Wiederherslel
lung des mehr und mchr verfallcnden Schlosses cintrat und sieh der 
Bauleitung zu hislorischer Beratung zur Vcrfiigung stellte - rnil der 
Instandsetzung des Blauen und des Riesen-Saales haben die Wieder~ 
herstellungsarbeiten in den Jahren 1927-30 einen gewisscn AbsellIuG 
gefunden. 

Von Kenntois und Liebe zur Heimat gelragen sind die Aufsiitzc von 
H u dol f 1\1 n de.·, Unser Stadtwald im Pfaffenbach - Fr. N a I 0 rp, 
Wanderung auf den Katzensteio bei Schmalkalden - M a x K r ii g e r, 
Wie lInser Questenwald entsland K D., Asbaeh und seine Urn· 
gcbung - Die Moosburg (nach KDbrich, Geschichle von Steinbnch und 
Ami Hallenberg). _ 

L 0 u i s D n n z gibl in seiner Efz5.hlung "Siiuzoiil" eine kDstliche 
Probe der Schmalkalder Mundart. 

Aus dem Verkehrsleben berichtet Postmeister Moll er, ,,85 Jahre 
Post in Barchfcld {Wena}". 

Schmalkalden hat in seiner Industrie ein besonders beachtliehes Le
benselcment - ihren einzelnen Zweigen uod Belrieben sollen dann 
auch in ZlIkunft besondere Aufs5.lze gerecht wcrden. In diesem Jahr
gang behandelt Oskar Pis I 0 r, Die ehernalige Gewehrfabrik Bohr
miihle bei Asbneh - SchmaIkalden und die Familie Pistol" - lInd 
K u r tAIl re n d t, "Die Schellenschlosserei in J<leinschmalkalden". 

Ober dem Ganzcn schwebt der Geist, dem 0 s k a r Pi.s tor in eincm 
dem Andcnken Adolf Pistors (unseres Ehfenmitgliedes) gewidmeten 
Gedicht Ausd..uek gibl: 

"Was den Viilern heilig, was sic geehrt, 
Den Kindern und Enkcln sei's wieder bescherl!" 
[Vg!. NI". 123.] Hopf. 

51. "Geschichle und Kullurkunde des Dorfes Wallau an der Lahn" von 
AdoJf Menges, Reklor i. R., 1936. Verlag: Die Gemeinde Wallau. 468 S. 

Verfasscr und Gemeinde sind in gJeicher Weise Zll diescm \Vcrk zu 
begliickwiinsehen, bcsonders dazl!, daB cs sich von Anfang an eincr 
so regell Milarbeil der ganzen Gerneinde und eines hesonders ausgewilhl
ten Stabcs "on Mitarbeilern erfreute. Es wird wenige DDrfcr geben, die 
eine so ausftihrJirhe BearbeiLung ihrer wirtschaftJiehen, familiengesehicht
lichen und kullurellen Entwieklung in so vorziiglicher auBerer Ausstat
ltmg (Druck, Papicr, Einband, zahlreiche gule und gcschickl ausgewiihlte 
Bilder) und in ldarer auch dem Nichtfaehmann verstiindlichcr Sprache 
besitzen. Dabei isl der ungeheure Stoff (468 Seilen in GroBrolio!) zu
sammengchalten durch "den inneren Trieb des Verfassers, der (luC'S 
ganze zielt", "Erziehung zum volkhaflen Denken. erstrebt" und bei • 
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alien vielcn Einzelheilen del' Enlwicklung in del' "Schaffung eines 
miichtigen dculschen Slaates durch unseI'n groBen Volkskanzler Adolf 
Hitler" die Rronung del' ganzen Geschichte, auch del' Ortsgeschichte, 
erblickt. 

Bei del' cl'druckendcn Flille von Stoff ist cs liuGerst schwer, eine 
dem iiberaus flciBigen Werk voU gerecht werdende Besprechung Zll lie· 
fern. Es knoll nul' ciniges herallsgegriffen werden. Gaoz besonders 
wird del' Familienforscher Amcgung zu \Veitcrer Arbeit finden. Die 
Gcschkhlc dN eiozeincn Familicn und einzelnclI HOfc zicht sich durch 
das ganze Buch, besonders wichtig sind dafiir "die Statistik del' Be
rufe" von 162·1 an (So 37 f.), del' Abschnitl "Die ii.lteslcn Namen im 
Kir('hrnbl1ch" von 1620 fln (S.65- 72), die "HflllS- und Personcnnamen" 
(S.235-48) und die "Auswanderllng naeh Amerika" (S.262-264). Mit 
einelll wahrcn BienenfleiB sind diese Dinge zllsammcngelragen. Auch 
die' fOr Wallau als Lehensherrcn in Betracht kommrnden Ritterge
srhl('('hlrr. Iwsonders die v. Breidenbarh, aber allch die Grafen Giso, die 
H('IT('n v. HohenfeJs, v. Hatzfcld und v. Biedenfeld sind - lctzlere bis 
ZUI" Gegrnwarl - alL~fOhrlich behandclt. 

Einen sehr breiten Rallm nimml die wirlsehaftliche Entwicklung 
ein, dns hliuerJiche Leben, die beginncnde Induslrialisicl"ung. Del' Vel'
fasscr schildert allsfiihrlich den Vbergang del' Mehrzahl der Bewohner 
vom rcincn Bnuernlulll Will Industrirarbcitertum, die geschichtlichc 
Entwicklung des Hiiltcnwesens von der 5.}tec;len primitiven Eic;enge
winnung del' Waldschmieden bis zu den modermten Eisenwerken, J. J. 
Jung und hess.-nass. Hilltenvcrein sowie anderer Industriezwcigc in 
Wallau. Auch die kulturelle Enlwicklllng winl ausgiebig beriicksich
ligl, Kin'he und Schulr, religiose Beslrebungen im Orl von del' Butt
larstiH'n Rolle his ZlI Frau Malhildc Ludcndorf, aIle unel heulige Le
bensweisc vom Bauern und Industriearbeiter bis wm Wilddieb. Eine 
walue Fundgruhe ist das BlIeh auBer nir den FnmiliC'nforscher allch 
fill' den Freund der Volkskunde. Volkssitten und Gebriil1che an kirch
Jic1len Festen wie bei anderen Gelegenheiten, z. n. Hnusbau, "Kartoffel
bralen", Hausinschriften, Kratzpulz, Sprachfol"schung im Dod, aIte und 
neuc Flurnamen, Ausdrilcke fill' al1e Dinge des tiiglichen Lebens, eine 
sehr erfreulich groBe Zahl noch heute im Dorf geslIngener Volkslieder. 
Abziihlrrime, Spiellieder, Aherglaube unci "Brauehcn", Spielrcgeln bis 
zum Karlen- unci Kegelspiel, schlielllich dns Vcreinslebcn bis zllm Ver
sehtinerungsverein, Reichsluftschutzbund und der allcrneucstell Se gel
fliegcrei, nichls ist del' Aufmerksnmkeil des Verfassers entgnngen. 

Aber wo viel Liehl ist, ist auch Sehalten. Ocr schwiichste Punkt des 
rluches, niclll nur riiumlich, ist die eigentlichc Gescllichle, ganz beson
ders die del' ersten Seilen, in denen von del' Gesclliehlc des Ortes, sei
ner Entstehllng, del' Zeit der Chatten, Franken IISW. geredet wird. 
Spiiler komml die Geschichte aueh noch gelegrntlich zu \Vorl, so in 
Abschnilten i.iber Gemeinderechle, das Lellenswesen, Triibsale und Lei
den del' Einwohner von \Vallau in den frUhercn Kriegen, im \Veltkrieg 
und Naehkricgszeit bis zu den Anffingen del' NSDAP. in \Vallau und 
zur Machlilbernahme. Bei del' Behnndlllng del' iilteslen Geschichle 
machl sich auch am sttirendsten das Fehlen eines Litcraturverzeieh
nissl's grltend, aus dem man ersehen ktinnte, woher del' Vcrfasser seine 
z. T. s('hiefen, z. T. ullrichligen Angaben entnommen hat. Es ist auBer
ordentlkh schnde, daB er nicht eine gute und zuverHissige Geschichle, 
clwa die "Oberhessische Heimalgeschichle" von W, Dersch, Mnrburg 
1925, ZlI Rate gelOgen hal, er wiirde sonst Hingsl als Sage erwicsene 
Dinge aus merowingi'icher und karolingisehcr Zeit, wie l. B. die Erob£::
rung del' Kcsterhurg = Christenberg durch Karl Martell, niehl als wirk
liehe Geschichle brillgen. Und woher will er wisscn, daB die Chatten 
urspriinglich an der Elbe wohnten? Die Behnuptungen einer Einwan~ 
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derung der Chatten von Osten her libel' Thliringen nach Hessen, von 
Arnold bis J{osinna, sind immer noch unbcwiesen und auch die An
sicht Bremers, daB sie urn 2500 v. Chr. von Nordweslen her in Nieder
hessen einwanderten und von da etwa 300-100 n. ChI'. nach Oberhes
sen kamen , wird heute bestriLten. Die nellen Ergebnisse der Anlhro
pologic, das hliufige Vorkommen des Cro-Magnonschiidels und des 
fiilischen Typs, lasscn weit eher auf einc alle Einwanderungen und 
Kulturen uberdauernde Urbev6lkerung oder eine Rassenverwandlschaft 
mil del' nordlich von uns wohnenden fiiJischen Rasse schlieBen. Auf 
jeden Fall sind die sc Dinge noch so ungekHirl" daB sie nicht als Tat
saehe gebracht werden diirfen. Ebenso steht es mil der vermuletcn 
slawischen, wendischen, Einwanderung. Slawische Bev6lkerung kommt 
in Hessen h6chstens als Splittcransiedlung slawischer H6riger durch 
Territorialhcrrn in Frage. Noch einen weileren MangeJ des Buches, 
der seine Benulzbarkeit fiir wissenschaftlichc Forschllng stark Illindert, 
muB del' gewissenhafte Berichterstalter erwiihnen, das Fehlen cines 
Registers und einer klarcn, iibcrsichtliehen Gliederung. Aber das soIl 
niemrmdcm die Frclldc an dcm seh6nen Werk rauben, in drill die Hei
malliebc des Verfasscrs und seine kcrndcutsche Gesinnung, vcrbunden 
mit einer auBerordentlichen Naturverbundenheit, griindJicher Kennlnis 
des Nalur- und Pflanzenlebens, ein nachzuahmendes Muster eines wah-
ren Heimatbuches geschaffen haben. WaIler Ktirschner. 

52. S ch roe d e r - Pet e r s en, Anna: Die Amter Wolflwgen \lod Zie
renberg. Ihre territoriale Entwicklung bis ins ' 19. Jahrhundert. Mit 
einem Atlas von 7 KartenbHittern. Marburg: Elwert 1936. 8 o. 16 + 
198 S. 

(= Schriften des Instituts flir gesehiehtIiche Landeskunde von Hes
sen und Nassau, in Verbindung mit Marburger Faehgenossen hrsg. von 
Edmund E. Slengel. Stuck 12.) 

Anna ScJll'oeder-Peterscn schildert in ihrer Untersuchung die Ent
stehung eines hessisehen Grenzbezirkes, in dem die Landgrafen sich 
gegen eine Reihe machtiger Gegner allmahlich durchsetzen muBten. 
niimlich gegen die Erzstifter KOln und Mainz, gegen das Hochstift Pa
derborn, gegen Waldeck und gegen eine Anzahl adliger Herren, denen 
es nicht darauf ankam, zur Behauptung ihrer Unabhangigkeit gegen
tiber Hessen Illit dessen Gcgnern gemeinsame Saehe zu machen. So tut 
sich auf diesem Gebiete eine verwirrende Fiille von Gegensiitzen aut, 
die im Rahmen einer Anzcige unmoglich bis in alle Einzelheiten v~r
folgt werden konnen. Da vielfaeh die Quellen im Stiche lasseD, hat 
die Verfasserin selbstverstiindlich aueh nicht alle Fragen restlos losen 
k6nnen, wenn sie aueh mit trefflicher methodischer Schulung- fa'it an~ 
erreichbaren Quellen herangezogen und verwerlet hat. Das von ih. 
behandelte Gebiet umfaBt etwa den heutigen Kreis Wolfhagen uDd den 
Wt'sts treifen des Kreises Hofgeismar (das Tal der Warme). Die Diemcl
landschaft war urspriinglich wohl von einer frankisch-chatlischen Be~ 
volkerung besiedelt. die jedoch wiederholt Einbruche der Sachsen zu 
erdulden hatte; sie sind zu ZeiteD bis zur Wasserscheide zwischen Die
mel und Eder vorgedrungen. Die Ziehung del' Volks- und Gaugrenzen 
ist dadurch ungemein erschwert, da Spraehelemente, Hausbau uDd 
Arehidiakonatsgrenze keine sicheren Kriterien bieten bei d~m me~u
fachen Wechsel der Bevolkerung. Die altesten OrtschafJ.en fmden slch 
in del' fruchlbaren Warburger Horde. Bis gegen das Jahr 1000 lassen 
sich im siichsischen Hessen zwei Grafschaften unlerscheiden. In der 
Folgezeit fassen Paderborn und vor allem Mainz in diesem_ Gebiete 
FuB von den en das Erzstift infolge seineI' satlsam bekannten Bestre
bungen, ein geschlossenes Territorium bis zum Eichsfeld zu erwerben, 
bei weitcm dcl' gefiihrlichste Gegner Hessens wurde. Es erwul'b Mals~ 
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hurg und Schoncburg, die Graf.~chaften Donnersberg und Meiser
Schartenberg. Der EinfluB Hessens, von del' Grafschaft Madcn aus
gehend, ist zunachst sehr gering. Jediglich die organisch ZUIll Dicmel
lande, politisch zu Maden gehorige Voglci Hasungen stelIt die hessische 
EinfluBsphiirc zuni.ichst dar. Eine Anzahl nicdersiichsischer, waldecki
seher und hessischer KlOster sind ebenfalls in unscrm Gcbiet begtitert, 
dazu einige vom Adcl, die v, Dasscl, v. Schoneberg. v. Everstein nament
Heh. Diesc AdligCll verschwinden urn 1300; an ihre Stelle ll'cten an
dcrc, in:-.besondcrc die 'Volfe "on Gudcnherg. die Spicgcl zum Dcsen
hC'rg, die von Pnppcnllclnl, von aer'fnlsburg und von Calcnberg, mil 
cigenen Gerichten. Nach dem Slurze IIeinrichs des Lowen 1180 er
hielt Koln bekanntlich Weslfalen als lIerzogll1ll1j sein Gebiet reichte 
dfllnil bis an den Osten des Bistums Puderborn; tlnter anderm waren 
Volkmarsen und die Kugelburg kOlnisch. Koln sah sich freilich viel
fach auch von Waldeck gehemmt. Nichl selten sehcn wir landgriiflich 
hcssischcll Besitz in Gcmenglage mit ad ligen GiHcrn, so daO diesc Gc
bielsleilc den gegenseitigen Zugriffen ausgcselzl waren. Die pad er
horner unci mninzcr Grafschaften sl1chen si ch nach Siiden hin auszu
dehnen, wiihrend die Landgrafen von Maden aus nord\viirts vordriti
gen. Wohl anf hessischem Allodialboden cntstand die Sladt Wolf
hagen, 1231 zuerst genannt, 1232 als main7,isches Lehen. Von ihr und 
ihrer Burg aus hat sich das Ami Wolfhagen entwickell, wurden eine 
Anzahl rauberischer oder unbotmtiBiger Adliger unlerworfen. In Wolf
hngcn-Freienhagen findcn wir auch eincn Frcistuhl, del' allerdings urn 
die Milte des 15. Jabrbunderts zum Amte W. gehorl, nachdem ibn eine 
Zeit Iang Hessen und Waldeck gemeinsam besessen, AIs Ende des 13. 
Jahrhundcrls Hessen die Burg Schartenberg erwerben konnle, en Island 
von hier aus ein zweites hessisches AmI. Slidlich von Schartenberg 
grlindete Hessen die Sladt Zicrenberg, als Mittelpunkt eines Gerichts
bczirkes, zuniichst mainzisches Lehcn; das Slndlgcbiel wurde von J(losler 
Hasungen gekauft. Allmahlich gelang den Lnndgrafen auch die Unler
werfung des Adels in jahrhunderlelangen Bemlihungen. Die mainzer 
Lehensholleit wurde bekanntlich oach der enlscheidenden Niederlage 
des Erzstiftes 1427 abgeschlittel[ Das Amt Wolfhngen ist im we sent
lichen urn 1450 fertig; Amt Scharlenberg, dessen Amlssilz beim Verfall 
der Bmg nach Zierenberg verIegt wurde, gelnngle erst im 16. Jahrhun
dert Zll einem gewissen Abschlusse, weil hier der Adel mit seinen eige
nen Gcrichten zu m5chlig war; sie habcn si ch zllm Teil bis ins 19. Jahr
hundcrt behauplcl. 1803 wurde das kurmainzische Ami Naumburg (durch 
den ReicJlsdcpulalionshauplschluB) kurhessisch, 1817 erst Volkmarsen. 
Die KrC'iseinteilung von 1821 wies dann dns Gebiel des Warmetals dem 
Kreise Hofgeismar zu. - Der Arbeit ist dann noch eine Anzahl archiva
lischer Dokumenle betr. die Grenzziehungen beigegeben, ferner ein Vel'· 
zeichnis der Oris- und Flurnamen, endlich ein Atlas, wie alIen der
arligen Sludien aus dem Marburger Institut flir geschichtliche Landes
kunde von Hessen und Nassau. In Bezug auf krilische Prlifung, sorg
same Verwertung des Quellenmalerials und besonnene SchluOfolgerun
gen isl das vorliegende Werk seinen vorziiglichen Vorg:lngern voll una 
ganz ebenblirtig. Israel. 

X. S t a III m - u n d A h n en t a f e J n, F a m i 1 i en k u n d e. 
Bearbeitet van Staatsarchivdireklor Dr. K net s c h - Marburg. 

53. A h n e n t a f e 1n be r ii h m t e I' De u I s c her, Neue Folr:l'e. Liefe
rung 8- 13, Sc1niftIeiler P. v. Gebhardt und Joh, Hohlfeld. Leipzig: 
Zentralstelle fUr Deutsche Person en- und Familiengeschichte, 1934/35.2 0, 

DiesmaI werden die Ahnen Friedrichs des Gro6en, Hindenburgs, 
Schillers und seines Urenkels Alexander v. Glcichen-RuBwurm, dann die 
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des Drnithologen Joh. Friedr. Naumann, des Architekten Ludwig Hoff
mann sowie des HislOl'ikcrs FriedI'. Chl'isloph Dahhna'nn behandclt. 
Wcitaus am wichtigslen isL F I' i e d I' i c h s des G I' 0 Ben Ahnenlafel, 
ersch6pfend bearbeilet von Erich Bl'andenbllrg. Sie gibt sehr merk
wlirdige Einblicke, namentlich hinsichtlich del' nalionalen Blulzusam· 
lIlcnsctzung. Wir konncn aber hier nichl darauf eingehen. Untcl' 
Friedrichs 16 Ururgro(leltern erscheint dl'eimal eine Hessen-Danl1' 
slfcltische Prinzessin, im Vcrzcichnis del' Namcn in diesel' hachst merk
wiil'digen Ahnentafel finden wir aus unsel'em Bezirk (weitgefa6t) die 
Bechtolsheim, Beilstein, Bickenbach, Bolanden-Falkenstein, Breuberg, 
Cronberg, Dalberg, Dietz-Weilnau, Eppstein, Erbach, Hanau, Henne· 
bel'g, Hessen·Brabanl, IsenbUl'g, Kalzenelnbogen, Nassau, Reifenberg, 
Runkel, Solms, Waldeck, \Vittgenslein. Hi n den bur t:; s Ahnclt
tafel hat fthlllich wie die Bismarck'sche zwei ganz versehiedenarligc 
J-liilften, eine adeJige auf del' vfitel'liehen Seite und eine biirgerliehe 
von del' Mutter. Die miiltel'liche Familie Schwiekart stammt aus dem 
Weslerwald, ungekliirt isl die Abkunft del' Ul'groBmutter Schwickal't, 
geb. Puhlmann in Berlin, die anseheinend in sehr hohe Kreise hinein· 
fiihrt. Diese Tafel isl wie die folgende Friedrich v 0 n Se hill el's 
und seines Urenkels von P. v. Gebhal'dt beal'beilet. G 1 e i c hen - R t1 B
w U I'm S UrgroGmutter war eine v. Riese aus Frankfurt, dadurch und 
!loch auf ~mderem We-ge el'seheincn viele Altfrankfurtcl' Geschlechtcf auf 
del' Tarel. Stammellern der Riese sind del' Schmalkalder Goldsehmied 
George Riese (1586-16.10), dessen Vater Bernhard RieB aus Meiningcn 
1586 Schmalkalder BUrgcr geworden ist, und Oltilia, geb. Hasenlcuser 
(nieM -lculer1). Del' Oltilia ValeI' Jacob Hasenillsser wurde in Seh111al
kalden am 12. August 1638 im Alter von 76 Jahren begraben, Jaeohs 
VaLer Wolf Hasenlusser wohnte vor del11 Weidcnbrunner Tor zn 
Sehmalkalden. El' war del' Sohn des 1558 als Landschoffe zu Sehmal
knldcn g-estorbencn Gilg TTascnlusser und seineI' Frau Margarelhe Miil
ler (t 1562), Tochter des Biil'germeistel's Valtin MiiIler in Sehmalkalden. 
Gilgs Vater war Hans Hasenlllsser, t vor 1540. - AlIeh andcre hcssisehe 
Fami1ien sind auf del' Tafel zu finden, z. B. Heyden aus GeJnhausen 
und Meyer aus Helsa. - Die Ahnentafel des Architeklen LlIdwig 
Ho f f m ann, von Rudolf Schafer aufgestellt, dic interessantesle fOr 
unseren Bezil'k, bringt sehr viel hcssisc11es, denn Hoffmann ist 1852 in 
Dal'mstadt gebol'en und aus den beiden Hessen stammen die l11cislen 
seineI' Vorfahren. leh nennc von yielen nur die Namen Bindewllld, 
Breidenstcin, Deinhardt, Ellenbel'ger, Engelhard, Eppstein, FolIenius, 
Fulda, Furster, Grebe, Gunst, HappeJ, Hoffmann, J5ger, von Jossa, 
Kempf, Kleinschmidt, Kreudcr, Landau, Leuchler, Leusler, von Liider, 
Liineker, (von) Minnigerode, Murhard, Nordeck, NlIspicker, Drih, Praff, 
Ruhe, Riibenkonig, von Sanct Georgen, Schrodt, Sinold gen. Sehiitz, 
Sleitz, Stacker, Tonsor, Diner, Victor, Vollz, Waldschmidt, Walther. 
'Vchn, WeigeI, Welcker, Wiederhold. WogesseI', dann altmainzische 
Geschlechter wie dic Gensflcisch, zlIm Jungen usw. Die Eppstein sind 
spurii dcr alien Hcrren von Eppstein, auBerdem wird fiirstliehes n:ut 
noch durch die Furstcr, NOl'deck, SinoJd zugeflihrt, vielleicht (1) allch 
dureh die Familie Creudel' in Griinberg. - El'ganzungen und Bedeh
tigungen besehlie6en den 2. Band del' Ahnenlafeln berlihmter Deutseher. 

54. A h n e n t a f e I n del' E d d a. 3. Band, 6.-12. Lieferung mit Na· 
mensverzcichnis. 4. Band, 1.-2. Lieferung. Golha: Justus Perthes, 1935, 
1936. 2 0. 

Von dem ungemein wertvollen Werk, das zum letzten Mal hier im 
Band 59/60 diesel' Zeitsehl'ift angezeigt ist, sind seitdem wiedel' eine 
Menge Tafeln erschienen. Dl'ei umfangreiche Bande liegen VOI', del' 
vier le wird wohl in diesem Jahre noeh beendet wel'den. Ahnenlafeln 
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hessischer Personlichkeiten finden wir unter den Namen v. Cronberg; 
v. Hanstein, Kekule v. Slradonitz, v. Kiichler. Auf den anderen Tafeln 
erscheinen ne ben DcuLschen aus alien Gaucn innerhalb und auBerhalb 
des Reiches von Dynasten unseres Gebiets Hcssen-Kasseler, Hessen
Rheinfelser. Hessen·Dannst5.dler, Hessen-Homhurgcr, die Hanauer. 
Nassauer, Sohnser, Isenburger, Sayn-Wittgensleiner, Erbacher, Waldek
kf'f, vom niederen Adcl die v. Baumbach, v. Berlepsch, v. Bischorfshau
sen, v. Bodenhaus.en, v. Buseck, v. Buttlar, v. Cronberg, v. Dalwigk, 
v. Dornberg. v. Gaugreben, v. Gortz gen. v. Schlitz, v. Hanslein, v. Halz
fcId, v. Hoff, v. Hutten, Lesch v. Miilnheim, v. Lindau, v. Linsingen. 
v. d. Mnlsburg, v. Mansbach, v. Mudel"sbach, v. Miinchhatlsen, Riedesel, 
v. Rolshausen. Schenck zu Schweinsberg, Spiegel zum Desenberg, v. d. 
1'ann, fern er die v. Fabrice, v. Giinderrode, v. Gundlach, Heistermann 
v. Ziehlberg, Y. Lyncker, v. Prcuschen, v. Scheibler, von Biirgerlichen di6 
Henschel und Ostheim, die Schmidt, Kroschel, Caesar und Schindler, 
die Kersien und Achenbach und ZiiIch, die Slim und v. Sliern, die Deich
mann, NahI und viele andere. Jede dieser Tafeln ist eine Fundgrube. 
Zu Tarel 831 auf S. 147 VII 90 mag noch vcrmerkt wel"dcn, daB Jacob 
Friedrich Wittwel"ck am 1. September 1739 das Danziger Biil"gerrecht 
auf einen Kaufmann el"worben hat, daB sein Vater, der RolgieJ3er Ben~ 
jamin Wittwerck am 8. November 1696, sein GroBvater, del' RotgieBer 
Ab~olon WiUwcrck nm 14. April 1665 und scin Ul"groBvfllcl", del' I111f
schmied Bartelt WeUewerck aus Rudersdorf am 20. Marz 1610 Danziger 
Burger geworden ist. - Und zu Nr.476 auf S. 177 VI 58: Andreas Ziilch 
ist in der Obcl'lleustadt Kassel am 7. August 1761 geboren und lebte 
noch 1815, er heiralete aIs Kauf- und Handelsmann in Kassel am 
3. Dezember 1790 Rosine MUller, Tochter des vor 1790 gestorbenen Pfar
rel"s zu Cobul"g Joh. Henl"ich Miiller. Sein Vater, del" Schuhmacher
meister Ludwig Ztilch zu Kassel, Sohn des Handelsmanns Henrich Z. 
zu Spangenberg, heiratete in del' Freiheit Krtssel am 15. September 1748 
Catharina Elisabeth, Tochter des Leinwebermeisters Justus l{eller zu 
Altmol'schen, t Kassel, Obernenstadt, 6. August 1790, alt 68 Jahre, 8 Mo
nate, 19 Tage, wahrend ihr Mann bereits am 20. September 1785 im 
Alter von 62 Jahren gestorben war. 

55. A h n e n t a f e 1 n u m 1800, hrsg. von Fr. Wecken. Bd.2 u. 3. Leip
zig: Degener & Co., 1933-35. 80. 

Bei del' Familie Ra u s c hen be r g e r erscheinen die v. Can stein, 
v. Elben, v. ErfurtshulIsen, v. Hatzfeld, v. Hertingshausen, v. Lowen
stein, v. Pappenheim, Siebecker, die Grafen v. Solms, die v. Urff, v. Vier
munden und schlieBlich auch die Herzoge von Bl'abant, bei den Fix 
(ausRockenberg und Obermockstadt) die Ackermann, Bebeckenhorn, 
Coberger, v. Dcrnbach, v. Diedenshausen, Gonner, v. Grafschaft, v. Hebel, 
KannegieBer, Kortheuer, Kraft, Lauck (Lucanl1s), Moller, Miiller, Poley, 
Hodaug, $chotte, Scriba, Soldan, GrO,fen v. SoJms, Trygophorus, Victor, 
WeiB, v. Weitershausen, Wick, Wolff v. Gudenberg und viele andere 
Familien aus dem Hessischen, bei den v. B r u c h u. a. die v. Anzefahr. 
bei den 11 e 11 e (mit DilderahnenlafeI) vieJe Namen aus Hessen wie die 
Brann, DoH, Fricke, Gl'eineisen, Grimmel, Heinemann, Helfrich, Hoen, 
Holzhausen, Kolmann, Manz, M~yer. Riese, Rotzmul. Ruland, Riickers
feld, Reuber, SchaufuB, Schmaltz, Schmincke, Schneider, Scheffer, Sol
dan, Thaurer, Ungefug, Wissenfelder, _ZgJL und viele andere, bei den 
Ho r s c he 1 m a n"b die Jager, Katzing,-,eaupert, Schirmer. Waitz, WiB
ler, Zielfelder usw. aus Schmalkalden, bei den Grafen v. S t 0 s c h die 
v. Bultlar, v. Dernbach, Ebel, v, Edelsheim, Fabricius, Herdenius, Hoff
mann, Hansmann v. Lowmannsegg, Jeude, (v.) Preuschen, Rau von 
Holzhallsen, Ruppersberg, Sinolt gen. Schiitz, Tonsor, Berghofer (aber 
nicht aus Miihlhausen, sondern aus Melsungen), Schwartzenau. Die 
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S chi 1 d w a (; h t e r sind aus Homberg a. d. Ohm, van bekanntercn in 
diesel' rein hcssisehcn Ahnentafel (mit sehr sLarkem AhnenvcrlusL) vor
kommendcn hessischen Namen nenne ieh noch die Buchseek, Grebe, 
Heidolff, Lucallus, Lunckel', Markolf, Neuscheffer, Ol'lh, Hotzmul, Sol
dan, Stamm, SLeube, Strack, von Twern, Venalor, WiedcrhoId, schlieS
lich die Landgl'afen van Hessen. Die AhnenLafeI des Grafen Huberlu:s 
v. Low ens 1 e i n - Se h a r f fen e c k bringt die graB ten GegenstHze, 
die man si ch den ken kann, bereits bei den Eltern des Probanten tref
fen dculscher Hochadel und Judcntum zusammen. Auf del' arischen 
Seile ist bei den UrurgroJ3eltern auch eine Landgdifin van Ressen
PhilippslhaI-Barchfcld. - Band 3 umfaBl "SippschafLen aus Sladt und 
Slifl Hildcsheim" van Friedrich Gatzemeyer. Darin kommt nul' vel'
einzelt Hessisches VOl'. 

56. DCllLschcs Geschlechterbuch, hrsg. von Bernhard KOrner. 
Band 79-91. Gaditz! VcrJag C. A. Starcke, 1933-1936. 

Davon sind die D:i.nde 80, 85 allgemeiner Nalur, Bd. 79 ein Baltischer 
Band. 81 ein Badischer, 82 ein Ravensbergischer Band, 83 ein Ber
gischer, 84 ein Hessischer Band (NI'. 81), 86 ein Kurpf5lzischcr, 87 Thti
ringischer, 88 Mecklenburgischer, 89 Niedersiichsischer, 90 Pommer
sclH'r, 91 Schleswig-Holsteinischcr Band. 

DaB in vier Jahren 13 umfangreiche Bilnde dicses einzigartigcn 
Werks herausgebracht werden konnten, is! eine gam~ lIngewahnliche 
L.eislullg sowohl des Herausgcbers aIs auch des Verlegcrs und Druckers. 
Es gibt talsIichlich in del' ganzen Welt kein iihnlicJ1es umfassende.!i 
Werk. Fiir unser Land ist Band 84 als 8. hessischer Band von beson
den'm \Verl, danebcn bringen aber auch die anderen Biindc vcrslrcut 
Hessischcs. So finden wir in Bd. 79 die beruhmtc slrcitbarc Thcologen
familie Hunnius, die im 16. und 17. Jahrhunderl in Marburg und Gie
Ben eine Rolle gespielt hat, in Bd.80 die Krumlllacher, die durch den 
SchuldirrklOt' Dr. Marlin Krulllmacher (1836- 1918) und scine Falllilic 
auch mit Kassel verwachsen ist, und die Pfeiffer aus GroBumsladl mit 
Nachrichlen libel' die Familie des alls Hessen slammenden Diinischen 
Generals und Staatsministers Wilhelm v. Ruth. In Bd.82 treffen wit, 
die Hcrforder v. Hinleicn, von denen seil dem 17. Jahrhundert ein 
Zweig in Volkmarsen, seit dem 18. Jahrhundert auch in Naumburg saB. 
Band 83 bietet uns in einer Wolff'schen Ahnenlafel vielc sehl' bekannte 
hessische Namen aus del' Wetterau und aus Oberhessen (darunter 
Lyncker, Lucanus, RunckeI, Strack), Band 85 die Genealogic GreiB allS 
WetzIar lInd die sehr erwiinschle der Familie KIeinschmidt (KI. v. Lenge
fcId) im Waldcckischcn mit vieIen Waldeckischcn Namen wie Cuntze, 
Herwig, v. NaIling, Nolden, Rissen, Schreiber, Scipio, Scriba, Severin, 
Speyer, Stacker, Suden, Wigand, ferner die Stutz aus Laubach, Band 86 
die pfiilzischen Esselborn mit cinem rheinhessischen Zweig (Bibl. Direk
tor Prof. Dr. Karl Esselborn in Darmstadt), Band 87 die Familie Abbe, 
Abee, zu der der kurhessische Justizminister COllrad Abee (1806 bls 
1873) gehart, die mit den Mannel und Scheffer verschw5.gerten Nicolai, 
die Zeis in Nicderasphe und Frommershausen, Band 91 die Schleswigel 
Jc8, die in del' letzten Generation vieJe Beziehungen zu MarbUl'g gc
WOllncn habcn. Bd.81, der 8. Hessische Band, hat unter 21 hcssischen 
Genealogicn VOI' all em die HcB aus Butzbach-WeilbUl'g-MarbUl'g, die 
Hoos aus del' Schwalm, die Huth aus Friedberg, dic I\rug, die Ncbel 
aus Lich, die Raabe Zll Marburg und die Rabe aus dem Ringgau, 
Ramspeck in AIsfeld, Rumpf aus Butzbach, Wetzell aus Grebenstein. 
Sehr gut ist die Bearbeitung del' Genealogie eines dol' merkwiirdi~stcn 
und werlvollsten heSjsischen Geschlechter, del' Krug und Krug v. Nidda. 
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57. Archiv ftir Sippenforschung uod alle venvandten Gc· 
biete. 10.-12. Jahrg. Gijrlitz: (C. A. Slarke) 1933- 1935. 80. 

Nach wie var eine sehr wertvolle Zeitschrift dank del' vorziiglichcr. 
Schriftleitung von Dr. Erich Wentscher. 

Hessisches: 10. Jahrg. 1933: Bot t, Trauungen auswartiger Paare in 
Rllckingen bei Hanau in def ersten HaHte des 18. Jahrhdts. - Le n c k
ne 1:, Neues libel' Goethes Ahnen in und urn Crailsh.eim . ....-:::;:- v. U I m e u
s t e in, Die graflich Schaumburg-Lippischen Beamten vam Jahre 
1733. - S c h mid t - S c h a r f f. 400 Jahre Kirchen- uod Standesbuch
ffiheung in Frankfurt a. M. - F re y, Die Ahnentafel des Telefon
erfinders Philipp Reis. Zu seinem 100. Geburtslage (in Gelnhausenl). -
11. Jahrg. 1934: Wen t s c her, Der Rentmeister Johann Gabriel Schwach
heim. - Helmulh Ni col a i s Ahnen (Mannel, Scheffer, Theys, Hosen
kranz). - v. L y n c k c r, Die Matrikel des preuBisehen Collegium 
medieo-chirurgicum in Berlin 1730- 1768 (Hessen und Frankfurter: 
Gladbaeh , Gangloff, JWnig, Schlundt, Frcymuth, Horle,' d'Orvillc. Horn, 
Beeker, Heldt, Rolhe. Bauschius. Bausch, SchuItze, Sedegast. Wenzel, 
Schmitt, MUller, Reitzel, Blume, Knabe. Mann, Haumann, Gotze, Hunaeus, 
Lammersdorf, Heddaeus, Klein, Krag, Erxleben, Speck, Bremer, Wipper
mann, Rosing, Meyer, Graamann, Grimmer, Rupp, Wigand, van den Vel
den, Rebenscheid, Wolff, Elling, Knochenhaucr, Freind, Schmiel). -
v. U 1 men s t e in, Die Naehkommen aus einer rassischen Mischehe. 
mit einer Enkellisle des Proselyten Christian Accum zu Biiekeburg (dabei: 
Strack. Matthaei). Se h mid t - Se ha r f. Die Matrikel del' Prak
tikanten am Reiehskammergerieht in Wetzlar 1693- 1806. - Se h u I t z
as t r 0 p, Das von Canstein-Albllll1, eine Bildnis-Galerie des we.~tfii1ischen 
unci hessisehen Adcls. - 12. Jahrg. 1935: Se h rot e 1', Blulsbande zwi
schen Goethe, Wilhelm von Bode und Carl von Hase - v. L y n c k e r, 
Matrikel des preuB. Collegium medico-chirurgicum in Berlin 1769 bis 
1797 (Hessen usw.: Ursprueh, Behrens, Gleim, Sartorius, Saltzwedel, 
Flemig, Kruge, Fritze, Oliva, Beeker, Barthner, DreBler, Samuel son, 
Witte, Seherer, Ropp, Forell, Thomas, ''Vinckler, Gebl13rd, Kriiger, Korn. 
Schlak, Ehrhardl, Hipe. Mandl, Dunker, Krac, Hartmann, Klarich, 
Jassoy, Kurpe, Specht, PflUger, Lindt, IGapper, Fischer, ~aug~'s, Schmidt, 
Schaumbul'g,. Zahn, Loseh, Schullze, Mundhenk). 

Bcilage zum Archiv fUr Sippenforschung: 

58. A h nenr e i h en a usa 1I en d eu t s ch e n G a u en, bearbeitet 
von H. Fr. v. Ehrenkrook. Bd. n. S.97-368. 1933-35. 80, 

Die Ahnenlafel K lll' I b a u m, auf del' Mutterseite hessisch: Cornelius, 
Damm, Rumpf, Sc11cffer, Schomberg, Schweinsberg, Setzekorn, Wick, dann 
PfJiiger, Schmineke, Zentgraf und viele hessisch-schaumburgische Fami
lien, ferner Ditmarckausen, Kotzenberg, Magirus. Auf Seite 101 NI'. 212 
del' Metropolitan George Zentgl'ev zu Kassel war zuerst Pfaner in Crum
bach, dann in Fulda (Bimbach), darauf seit 1635 in Melsungen, schlieS
Hch seit 1655 in Kassel, er ist am 14, April 1605 in Heydau geboren und 
in Kassel am 20. Jan. 1684 gestor ben. Sein Valer war del' Pfarrer zu 
Altmorschen Johannes Zentgrev (Zingsrefius) aus Liehtenau, die Mut
ter Martha, Tochter des Kasseler Pfarrers Caspar Cruciger und der EH
sabeth, geb. Froschcl aus Wittenberg, Enkelin des Professor Dr. theol. 
Caspar Cruciger zu Wittenbel'g (1504-1548). Georg Zentgrev heiralete 
am 15. November 1630 Marlha Sartorius (t 1667, alt 58 Jahre), Tochler des 
Pfaners Johannes Sartorius ZlI Niedermollrich, Enkelin des aus Tren
delburg gebiirtigen praners Arnold Sartorius odeI' Schroder Zll Greben
stein. Bei den Ho r s t e r stoBen wjr wieder nur die Kotzenbel'g und 
DieLmarckhallsen, die Fa u s t sind im Mannesstamm hessisch. daneben 
erscheinen die Bang, Berthold, Kornmann, Soldan, Widderstein. Die 



X. Slam m- und Ahnentafeln, Familienkullde 279 

Eltcrn der :luf S.180 Nr. 131 gcnannten Anna Calharina Bcrlhold, gclauft 
Marburg 13. Juni 1669, vermuhlt Marburg 20. Okt. 1692 mit dem Rent
meister Ludwig Henrich Wiederstein zu Rosenthnl, war die Tochler des 
Marburger Professors der Logik und Melaphysik Mag. Nicolaus Berlhold 
und def Anna, geh. Schadewitz. Nicolaus Berthold hi am 2. Dezember 
1630 in Kassel als Sohn des aus Gudensberg geblirtigen Hufschmieds 
Ludwig Berlhold und der Elisabeth, geb. Harlmann, gelauft ltlld am 
25. April 1687 in Marburg geslorben. - Die Ahnenlafei des aus Gelnhau
sell gebiirligen Erfinders des Telephons Philipp Rei s bringl lauter 
Gelnhauser Familien, darunler die Schoffer und (Christoffcl) von Grim
melshausen. Dei dcn l\f e i n in g ha us slofH man auf die \Vilhclllli aus 
StraBebersbach und Marburg, bei den PI ii mic k e auf die v. Bulllar 
und die v. Wenckslern aus del' in Kassel, Niedenslein, Ziegenhain, AIs
feld wohnhaften Nebenlinie (Winkelsternt), auch die WaIter aus Detten
bausen, bei den Grafen v. d. Se h u I e n bur g auf die v. Boyneburg, 
v. Bodenhausen, Bourdon, v. Canstcin, v. Dornberg, GeilfuB, Jlilchcn, 
Kekule, v. d. 1\falsburg, v. Meysenbllg, Wailz v. Eschen, Zimmermann, 
Zumbc. S.233 Nr. 188. Johann JlIstus Bandel (Pfancr zu Slargard), ist 
in Kassel geborcn, sein Vater war jedenfalls Johannes Bandel aus Bernburg 
(AnhalL), dCI' als Miinzschmiedmeister Ende 1677 nach Kassel bcrufen 
wurdc, wo Cl' am 16. Mai 1720 im Alter von 69 Jahren begraben wurdc. S.239 
NI'. 497 Elconore Sophic Zumbe war eine Tochtel' des aus Clausthal um 1686 
nach Kasscl gckommenen Oberberginspektors Carl Zumbe, der als Bergrat 
am 12. April 1735 im Altcr von 73 Jahrcn in del' Untcrneustadt Kassf'l be
grabeD ist. - Bei den 0 p e I aus Riisselsheim crscheinen viele Familien 
aus der Gegend, auch die Jacobi aus Homburg v. d. H. - Bei den 
\V i nth e r (Lus Offcnbach trifft man die Buchncr, Li.inker, Mellenius, 
Neurnth, Orth, Plaustrarius, Schwartzenau, Slamm, Schenk zu Schweins
berg, bci den N a 1 h II S ius die v. Berlepsch, v. Boyneburg, Riedesel, 
v. Schlilz gen. v. Gorlz, v. Wersabe, bei den Bra n d t die v. Boyneburg, 
v. Bultlar, v. Fronhofer. v. d. Malsburg, v. Troll, bei den Ai a u r i t z die 
Haberkorn und ScheibJer, bei den Fe i s e 1 aus Reddighausen lauler 
Redqighiiuser und Allendorfer Familien. 

59. E k k eh a I' d, Mittcilllngsblntt dculschel' Gencalogischer Abendc. 9. bis 
11. Jahrg, Halle 1933-1935, 40, 

Ball ha use n, Namenverzeichnis der be sitz end en tlnd hegiilerten 
adJigen wie biil'gerlichen Fnmilien des Herzoglllms Sachsen-Meiningen 
(v. Boynebul'g, Breilhaupt, v. Breilungen, v. BlIchenall, v. Buttlal', Deahna, 
v. Dermbach, Diede, v. Diemar, v. Eschwege, v. Geyso, v. Hanstein, 
v. Haun, v. Halzfeld). - Sa r tor ius, Sartol'ius-Familien.Forschungen 
(S. in Darmstadt, Kirchhain, Hachenburg). - Ra use hen b erg c r, 
Die Nachkommen der Eltern Goethes. 

60. F a III i lie n g c s chi c h t I i c h e B I a t t e r. 31., 32. u. 33. Jahrgaog. 
Leipzig 1933, 1934, 1935, seit dem Jahrg. 1935 mit dem Unterlitel 
D e u t s c her Her 0 I d. 

31. Jahrg.: Kc B I er, Wilhelm Wundts Ahnenerbe (Hessen: Mieg, 
Pauli, Strasburg, Nordeck, Scheffer, v. COIn, Feige, Furster, WeitzeJ, NuB
picker, Mergart, von Corbach, Plock, Landgrafen von Tlessen). -
Ha 11 t h, nC'utsc11f' Pianierc im Staate Jawa dcr USA. (Hes~C'n: Amend, 
Aulmann, Blaul, Conradi, Dessel, Dietz, Dorr, Grimmel, Hafner, Hage
mann, Harbnrh, Jungermann, l<lumb, I{ohlel', Melz, Schlapp, Srhmidt, 
Seeberger, Seiberl, Seber, Weisbrod, Weitz, Wel'thmiiller, Wolffinger, 
Appel, Fischcr). - 32. Jahrg.: Se hIe u n e s, Volksgemeinschafl d~rch 
Ahnengemeinsehaft (behandelt Oberrad bei Frankfurt a. M.). - Ai e 18· 
ne r, Panegyrici magjsteriaJe~ del' UniversiHil Leipzig (vieJe Schmalk?-l
dC'r: Suhl, Scilil'lllCl', Rumpcl, Herl'enschwagel', Jeger, Tleuslrcll, Will, 
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l\fcrkel, Simon, Lucius, Eck und andcl'c Hesscn, Hopre, Holland, Slephani, 
DieLzel, Weilz, Schmalz. - S t r a c k, Das kurpfiilzische Pfarrerverzeich
nis "on IG57 (Malthaeus, Kirchmeier, Hcilmann, Wilhclmi, Snodius, 
WiBkemann. Wiederhold, Sauer, Miiller, Burger, Jung, d'Orville, Damm, 
Vigelius, Vol'and, Timer, Floret, Broscke, Oeslc, Kl'ug, GeiBe, Dauber, 
WilIius, CroJIius u. a.). 

v. M arc h 1 ale 1', Versippung innerhalb ciner Mennoniten-Familie 
(Familie JUngerich in Hessen). - Me y er. Anmerkungen zu W. Mol
lers Slammlafeln. - Ha u t h, Deutsche Pioniere im Staate Illinois del' 
USA. (dabei Hessen: Engel, Schonberger, Stuntz, Bomemann, KIcher 
lISW., Bunsen, Lindheimer). - Se u b e r 1 i ch, Evg.-Iulh. dcutsche Pre
diger zu Kowno (Sebastian Moeller uus Schmalkalden 1624 1(74). 

61. B 1 fl t t e r f il r F ran k i s c h e F a III i 1 j e n k u n d c. Hrsg. van der 
Gesellschuft fUr Familienforschung in Frunken. 8.-10. Jahrg., Num
be,'g 1933-1935. 80. 

Beilage: Fr5.nkische Ahnen, Nr.1 4, 1933-1936, 80. Bei der 
Ahnentarcl Merkel, die keinen Zusamrnenhang mit den Merkel in 
Schmulkalden hat, stoBen wir uuf die BepIer und Hercher und viele 
undere Familien aus \Velzlar, die Manger aus Dillenburg, den Henne
bergischen Kunzler Mug. Sebastian Glaser in SchlclIsingen, bei den 
Wunder auf die Breithaupt aus Mihla und Kreuzburg a. d. Werra und 
eine Barbara Keudell aus Hessen, die Ri.iffer zu lIammelburg und 
Fulda. 

62. De r De u t s c h e Her 0 I d. 64. u. 65. Jahrg., Berlin 1933. 193,1, 4 o. 
Von 1935 ab ist die Zeitschrifl mit den Familiengeschichtlichen 

BHittern verschmolzen. Dic 65 Jahrg5.nge del' Zeilschrift bielen, namcnl
liell in den erslen Jahrzehnlen, sehr viel gules und werlvolles Material, 
spater hat sie an WissenschaftIichkeit s lark verloren, so daB das Ein
gehcn der Zeilschrifl keinen allzugroBen Verlusl bedcutet. 

63. J{ a 1 a log d e r f i.i r s t 1 i ch S t 0 I b Cl r g . S t 0 1 be r g , S c hen 
Le i (' hen p red i g 1 e n - S a m III I u n g (= Hibliothek famtlienge
schichlli chcr QlIellen, hrsg. von Dr. Friedrich Wcckcn, Band 11). Liefe
rung 39-44. Leipzig: Verlag Dcgenel' & Co. 1934-35, 80. 

Mit dem 2. Teil des IV. Bandes isl nun das groBc Werk abgeschlos· 
sen und damil ist dcm Familienhistoriker eine nie vcrsicchende Quelle 
ersleJl Ranges, die fri.ihcr nul' schwer zugi:inglieh war und kallll1 aus
geschopft wcrden konnte, erschlossen. Dem unermi.idlichen Bearbei
ler Wecken wie dem Verleger Spohr (Dcgcner) sind wir Dank schul
dig. Dicsc Ielzlen Lieferungen, denen umfallgreiche Namenrcgister an
gehilngt sind, cnlhalten noch sehr viele hessische Namen: Anlonius, 
Antrecht, Baum, v. Bellersheim, Blommart, v. Boyneburg, v. Buchenau, 
Burckhardt, v. BuUlar, v. Can stein, Cap ell a, Calzenlrunk, Cellar ius, 
Chrisl, v. CoIn, v. Cramm, Dc Ahna, Deichmann, DClIfel, Fohmann, Frank 
v. Lichlenslein, Fuchs v. Bimbach, Gontai'{r, vom lIagen. Halm, v. Hanau, 
Hanneken, v. Hanslein, v. Hatzfeld, v. Haxlhausen, Heriills, Landgrafen 
von Hessen, Heyd, Hoffmann, Holzappel Zll Vetzberg, Horst, Hum
bracht, v. Jos~a, von Isenburg, zum Jungcn, Jungmann, Kameitsky 
v. EIslibors, Kleinschmidl, v. Klettenberg, Kloa, Kneyper, Korr:mann, 
Landgmf, v. Liedcrbach, Loetlcr, LlIcanus, Li.ind;er, Malcomcsius, Y. d. 
Malsburg, Meckbach, Meicr, Merckel, v. Mcyscllbug, Milchling v. Schon
s tudl , v. Morlaigne, v. Mi.inchhausen, Nage l, Neuhalls, NClIlles, Nordeck, 
PInor, Pistol', Pistorius, PreiBwerk , H.Ull v. lIolzhutlsen, Heinhart, Ren
gel', HeuB, Reyser, Riedesel zu Eisenbach, Sal,feld, Schenck zu Schweins
berg, v. Schlilz gen. Gortz, Schneider, Schulzbar gen. Milchling, Grafen 
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Y. Solms, Steinecke, Sleitz, Tlilsner, Ungefllg, Vernuck, Victor, Walburgel', 
Waldenberger, Waldschmidt, v. Wallbrunn, Warmberger, Wetzel, Wildt, 
Winckelmann, Wissenbach, WiBler, v. Wurmb, Zeise, v. Zerssen, Ziel
felder. 

64. i\'[ i It e i 1 u n g end e s "H 0 I and". 19. u. 20. Jahrg. Dresden, 193-t-, 
1935. 4 o. 

Sehl' gul sind in diesel' Zeitschrifl, die in del' Hauplsache siichsisclles 
Material bringl, die Literaturberichte libel' neu er!schicnene Schriften 
genealogischer Art aus del' Feder unseres Kasseler Landsmannes Dr. 
H. B u 1 t e. Danlnler sind auch viele hessische Na~hrichlen. Sonst 
kommen von groSercn Arbeiten fUr uns in Betraehl: Car r i ere, ,,2ur 
Sozialbiologie eincr begabten bUl'gerJichen Sippe (Cal'l'iere, Liebig, Hof
ma"Jln, Kekulc) ". - Z e is, "Auf den Spuren des Gcsehleehles Zeis im 
16. llnd 17. Jahrhunderl". - Se h mid I, "Zur Gesehichle des Gcschlcch-

B ·[ " les rei Ling. 

65. M i t t c i 1 II n g end e I' Wc s I d e u I s c hen G c sell s e h aft f ii r 
F a m i 1 i e n k u n d e. Bd. 7, Heft 10-----12, Koln 1932; Bd.8, Heft 1-l2, 
Koln 1933 36. 4 o. 

Ba u m e i s t er, Die Rolinxwerd und ihl' Verwandtenkreis (Ver
sehw5gerung mil del' bekannten Marburger Familie Orth, iiber deren 
Kolner Zwcig (scit 1457) wie den Marburgel' sehr ausfiihrlic1~e wert
voIJe Nac1uichten gebracht werden). - Sell m ann, Das Schicksal 
del' Kirchenbiicher im ehemaligen GroBherzogtum Berg lInd Konigreich 
Westfalen 1806-1813. Ho n se I ill ann, Mutterliche Ahnen des 
Dichlel's Hcrmann Lons (dabei Familic Bachmann. im 17. Jahl'hundert 
Pfarrer in Hebel, dann Apotheker in Nellkirchen). 

66. MittejJungcn del' 
] i c hen Vel' e i n i gun g. 
stadt 1933-1936. 8 o. 

He s s is c hen F a m i 1 i c n g e s chi c h t -
Bd. 3, Helt 1>-12, Bd.4, nen 1-7. Darm-

Wie die Schwcsterzeilschrifl in Kurhessen sind :l.uch diese Milleilun~ 
gen eine FlIndgl'Ubc fUr die Familiengeschichle nichL nur Hcssen
DarmsLadts, sondern all ch Althessens. Ich gl'eife nur einige Arbeiten 
hel'aus: A h n e n lis ten (von) GieBener Professoren (Arnoldi, Res
sel'l, Nebcl, Sinold gen. Schiitz, Dieff:mbach). - Se h ii fer, Wellcl'auer 
Beamte. - P I' a e l 0 I' ius, Das Hessisehe Leibgrenadiergardel'egimenl 
zu Pirmasens (Offiziere und Unteroffiziel'e im 18. Jahrhundcrl). 
P I' a e t 0 I' ius, TUbinger Studenlen aus Hessen. - DoLt e I', Aus dem 
Al'chiv del' erloschenen Grafenfamilie v. u. z. Lehl'bach (jelzt im Stadl
archiv zu Alsfeld). ~ K n i e se, Einwohnerverzeichnis dcr SLadt Gie
Ben 1595. - W a I the 1', Hessenblut in Grunberg (Nachkommen von 
Landgraf Ludwig n. durch seine mit Heinrich Furster verheiralcle Toch
ler Margarethc). - K n i e se, Einwohnerverzeichnis von AllendOl'f an 
derLllmda 1595 lI. 1599. - P I' a et 0 I' ius, Gerichl<;- lInd Salbiicher in 
hessischen Gemeinde-Archiven (sehr werlvo1l). - S c h mid t, Hessi· 
sche Auswandel'er nach Ungarn im 18. Jahrhundert. - Ra d y, Die 
hessische Bildhauerfamilie Scholl. - WaIt her, Griinbergs Tiirkcn
steuerschiitzung 1583. Dot t er. AIsfeIder Eheverlriige t 741 bis 
1750. - S c h ii fer, Die Hessen-Nassauische Sc11arfrichlerfamilie Bast.
Sch5fer, Die Ahnen von Fr. G. und C. Th. Welcker. - Praelo
r ius, Hessische Kriegsschadenverzeichnisse 1622 und 1639/12. 
Moll Cl', Die \Vappengl'llppe mit den SeebHiltern (v. Nordeck, v. Lon
dorf, v. DC'rnlHlch). - Br e u bel' gel' Einwohnel'verzeichnissc 1605, 
16:l7 1668 1678. _ . Ho r e t h El'bacher Einwohncrvcrzcicllllissc 1626, 
1674' 1688 lISW. - E s s e 1 b ~ rn, Wilhelm Diehl und seine Hassia 
sacl'~. - l\f 0 1 ] er, Die Familie des Oberpriisidenten EdLlrtrd von Mol-
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lel'. - K i.i m mer er, Familienchronik RayS. - Hessische F a m i-
1 i e n b i Id e r k art e i. - Bot t, Gelnhauser Findlinge in Hanauer 
Kirchenbiichern. Pr a e tor ius. Musterungslisten der Obergraf~ 
schaft Katzenelnbogen 1588(92. 

67. N a c h r i c h t cnd erG e sell s c h aft f ii r 
inK u r h e s s e nun d W aid e c k. 9. Jahrg., 
NI'. 1-3. Kasscl 1934-1936. 80. 

Familienkunde 
10. Jahrg., 11. Jahrg. 

Eine genealogische Zeilschrift, die aus Hessen nicht mehr wegzu
den ken isl llnd auch im ganzcn iibrigen Dculschland begrundetes Ansehen 
hat. reh erwiihne aus dem reichen Inhalt nUl': Sic b e r t, Die Pfarrer 
zu Vacha usw., mit wertvollen Anhiingen libel' die Familien Klimmell 
und Bodenstein. - M li 11 er, (Frauen- und Alten-)Breitunger Einwoh
nerverzeichnisse 1586--1635. - K n i e se. Die Mm'bUl"ger Kanzlei- und 
UniversiUitsverwandlen 1677. - K n i e se. Die Melsunger Bilrgcrschaft 
1626. - K net s ch, KasseJcr GeschoJ3buch 1543. - K n i e se. Kasse
lel' Sleuerregisler 1625. - v. Hex r 0 l h, Die Familie v. Reckrodt. -
J( 11 i e se, Homberger Einwohnerverzeichnis 1619. - M ink c, Rosen
thaler Neublirger 1729-1765. - M li II er, Hofgeismarer Blirger 1616 
bis 1055. - G rim m e 11, Familie Rausch. - K n i c se, Kirchhaincr 
Einwohnerverzeichnis 1629. - G l' i III III ell. Ahnenliste Wo ringer (zu 
August Woringers 80. Geburtstag, sehr umfang- und inhaltsreich). -
Bra un. Ahnentafel Rolhfuchs. - Die fen b a ch. Familiengeschieht
Helle Ausziige alls Archivalien des Amtes Marburg. 

68. Zeilschrift der Zent!'ulstelle fur Nicdersiichsische 
Familiengeschichte. 14.-17. Jahrg. Hamburg 1932-35. 8 o u.40, 

In diesel' inhaltrcichen Zeitschrift erschienene ArbciLCll, die auch fUr 
Hesscn in Betracht kommen, sind: We i dJe.r. Die Bildnisse del' Ham
burger Kllpferstecher Fritsch (darunlcr Cancrin, Eslor, Fresenius, 
v. Goerlz gen. Schlilz. Prinz Carl von Hessen-Kassel, Mnric Louise von 
Hessen, Menlzer, Misler, v, Mi.inchhausen, Stark, Waiter, Orffyrclls). -
B 0 r s t elm ann. Allere Reisebeschreibungen als QueUe del' Familien
geschichte (in v. Uffenbachs Reisen: Boclo, de Haas, Muller, Schneider 
gen. Schmidl, Mustarl, Tcmmc, Vogclsang, Woll'arlh, Zahn, Zumbach).
L i.i b eke, Del' Bremer Hat von 1225 bis 1433 und die Halsherren (von 
sehr vielen hessischen Ahnentafeln fiihren Fadf}n in die Bremel' Rats
gcschlechtcr). - Se i p v. En gel b re c h t. Das Slummbuch des Ham
burger Arztes Fr. W. Seip 1769-1775 (aus der bckannten oberhessi
schen Familie). Fe i se, Die familiengeschichllichen Quellen im 
Stadturchiv zu Duderstadt (sehr slarke Beziehungen del' Eichsfelder 
SUidte zu den hessischen SUidtcn an del' Werra in friiheren Jahrhun
derten sind eigelltlich erst durch die Reformatlon und Gegenrefol.'mation 
abgerissen) . 

69. Fill g S c h r i f ten fur F a In i lie n g e s chi c h t e. hrsg. \'on del' 
Zentralslelle fUr Delltsche Personen- und Familiengeschichte. Leipzig 
1933--35, 8 o . 

Heft 23: A. G e r c k e (und H. Br e y m ann), Die Aufgaben des 
Sachverstiindigen filr Rasseforschung beim Heichsministerium des Inne
ren, 1933. 

Heft 24: P. v. G e b h a r d t. Das Magdeburger Stadlarchiv, tlbersicht 
libel' seine Geschichte und seine Bcstande, 1935. 

Hefl25: K. B a III b erg er, Familicnkullde t1nd Rassenpflege, 1935. 
Heft 26: A. Till e, Bevi:ilkel'ungsgenealogie. 1935. 
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70. F a III i lie n g e s chi c h t lie her W e g w e i s c r d u r c h S t a d t 
und Land, hrsg. von Fr. Wecken. Heft1: Dal'mstadt und 
die he s s i s c h e Pro v in z S tar ken bur g, bearb. von Olfried 
Pr a (' tor ius. Leipzig: Degener & Co. 1936. 80. 

Von diescmschr nlitzlichen Wegweiser sind bereits 4 Hcfte erschie~ 
nen, aul3er dem hessischen die liber Plauen, Liegnitz und Werlheim. 
Del' hessischc umfaBt nur einen Teil des Hessen-DarmsUidtischen Ge~ 
biels, die in del' Provinz Starkenburg zusammengefaBlen Teilc des Lan
des: die ehcmalige Obcrgrafschaft Kalzenelnbogen mit Darmsladt, die 
ehemals kurmainzischen, kurpfalzischen und bischoflich Wormsischen 
Gebiete, die Grafschaft Erbach, die Herrschaft Breuberg, Hanauische 
und Isenburgische Splitter, Wimpfen und ehemals rillerschaflliche 001'
fer, alles zwischen Rhein, Main und Neckar gelegen. Das 13uch ist wie 
alles von Praetorius sehr gut bearbeilet und wird klinftig fUr jeden 
Familiengeschichlsforscher in Hessen-Darmstadt ullentbeill'lich sein. 

71. M i 1 t e i I u n g cnd e r Zen t r a Is 1 e Il e f li rOe u 1 s c h e Per-
sonen- und Familiengeschichte. Leipzig 1933-1935.80. 

Heft 49-51: Familiengeschichtliche Bibliographie 1931/32. 
Heft 52: Ebenso H133, bearbeitet von Johannes Ho h I f e I d. 
Heft 53: Die Familiennamen del' Juden in Deulschland, von Gerhard 

Kc!3ler,1f.l35. 
Heft 54: Familicngeschichtliche Bibliographie 1934, yon J. Ho h I

f e I d. 
Heft 55: Register zur Familiengeschichtlichen Bibliographie, Bd. IV, 

1931-1934, von J. Ho h If e I d. 
Heft 56: Der ZufluB ortsfremden BIutes in die BevOlkerung des 

Kirchspiels Dohlen 1648-1799, von F. v 0 n S c h roe d e r. 

72. Fa 111 i I i c n g C S chi ch t lie he Bib I i 0 g rap hie, Bd. V, Teill, 
Jahrg.1935, Teil2 Jahrgange 1897-99. Leipzig: Zenlralslelle flir Deul
sche Person en- und Familiengeschichle, 1936. 8 o. 

73. S 1 n III m - 1I n cl A h n e n t a f e I w e r k del' Zenlralslelle fur Deul
sche Personen- und Familiengeschichte. 

Band XI: Die Nachkommen Karls des GroBen, I-XIV. 
Generation, von Erich Bra n den bur g, Leipzig 1935. 2 o. 

Ein grundlegendes Werk eines krilisch und sorgfiillig arbeitenden 
Historikers und Genealogen, das zum erslen Male 1Illtcrnimml, die ge
samte nachweislicht" Nachkommenschaft eincs Mannes durch vier Jahr
hundel'te hindurch zu verfolgen. Ganz besonders wiclitig, da es si ch 
urn eincn Slammvaler yon weltgeschichllichem Rang handelt, dessen 
Bedeutung fiuch von seinen Gegnern nicht bestritlen werden kann. Die 
Arbeit ist etwa bis wm Jahre 1200 fortgeflihrt, also bis zu einem Zeit
pun kt, wo in sehl' vielen Fallen angeschlossen werden kann. - Ganz 
kurz ~interher ist als sehr willkommene Ergiinzung erschienen: 

O. Frh. v. Dungern, Aus dem Blute Widukinds, Gotha: 
Justus Perthes. 1935. 4 o. 
Vielleichl noch interessanter als das zuersl genanntc Werk, wenn auch 
dem Umfang nach nul' ein diinnes Heft. - Die Synlhese Karl der 
Grol3e un d Widukind sollle der gegebene Ausweg aus dem unfrucht
btu'en und manchmal rechl einseitig gefiihrten Streil Karl del' GroBe 
ode r Widukind sein. Deulschland kann sich dessen freuen, daB es 
zwei solchel' Miinnel' zu seinen Ahnen zlihlell darf. - Ulller Widukinds 
Nachl;:ommcn findcn wir alli3er dem Hause Brabant-lIessen die Waldek
ker, dann die Herren von Plesse, von denen einc Tochler Lutrud 
v. Plesse mil Raban v. Boyneburg verheiratet war, die Hen-cn von 
Schoneberg, die v. Pappenheim, Milchling v. Schollstadl, Schwcrtzell, 
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v. Baumbach, v. Buttlar, v. D6rnberg, Low v. Steinfurl, v. d. Malsburg, 
v. Mansbach, v. Schachlen, v. Urff, Riedesel, v. Hanstein, v. Hatzfeld, 
\" Hunde!shau",en, I\nobluuch zu HaLzbach, Gudenus. 

74. !\follcr, Wallher: Stammlafeln wcstdeutscher Adcls
g e s chI e c h t e rim M i t t e I a It e r. 2. Bd. Darmstadt 1933 (Selbst
wring). 20, 

Von alIen hier anzuzeigenden Werken mit das bedeutendste. Del' 
1. Band ist bereits 1922 erschienen, ein dritter ist hoffenllich in nicht 
zu ferner Zeit noch zu erwarten. Die Auswahl del' bearbeitelen Ge
schlechter ist ziemlich willktirlicl1, wir stoJ3en auf die Namen von 
Dynasten wie del' Grafen v. Cleve, v. Geldern, v.Isenburg, v. Loos, 
v.Obersalm, v. Reiffcrscheid, v. Vianden, v. Wied H. a. ncbcn den Namen 
mehr oder weniger bekflnnter FamiJien des niederen Adcls. DaB dflbei 
unser Land nur mit wenig Namen vertreten ist, ist sehade. AuBer den 
Isenburgern, in deren Genealogic manches wohlbegriindet anders er
schcint, wic man es bis jeLzt angcnommen hat, finden wir als fur 
Siidhesscn besonders wichtig die Kiimmercr von Worms genannl von 
Dalberg, iiber die (im Zusammenhang mit den v. Rudcsheim) Moller 
sehon fruher gcarbeitel hat, dann von wetLerauisehen Geschlechtern 
die v. Haltstein und die derselben WUI'zel entsprossenen v. Reiffenbcrg, 
die Low von Steinfurt, die mit den v. Cramberg und den v. Nauheim 
eincs Slammes sind, unel die v. Slockheim, dcrcn crfolgreiche Bcarbcilung 
hcsonders crfr('1I1ich is!. 

Einige I{lcinigkeiten steuere ich zu: Das schon gemalte Wappen des 
Amtmanns zu Usingen Marquard von Hallstein findet sich in einer reich 
ausgemalten Urkunde des hanauischen I{Ioslers Naumbllrg vom 5. De
zember 1514 im St. A. zu Marburg. Wichlige genealogische Nachrich
ten uber die v. Hattstein aus del' Zeit von 1339-1748 slehen in einem 
Haltsteinischcn KopiaIbuch der crsLen HaIfle dcs 17. Jahrhunderts im 
Wa\dboltischen Archiv (im S1. A. Kohlenz). - Catharina Low von Stein~ 
furt lebte noch 1438 (1440?), ihr ersler Mann Volpert v. Dersch war 
noch 1420 am Lehen, am 25. Juli 1422 aber findet sie sich hereils aIs 
Fr3u von Friedrich von HohenCels, del' vor dem 31. Dezember 1426 ge
storben ist. Johann Low v. Sleinfurl lieS in der Burgkirc11e zu Fried
herg Bach am 6. Juli 1635 cinen Sohn Johannes Dietrich taufen. - Eine 
schr eingchende inhaltsreiche Besprechung von Mollers Werk aus del' 
Feder van Pr of. D. Joh. Meyer in Gottingen sleht in den Familicnge
schichtlichen BIiittern, 33. Jahrg., H133, Hefl4, Sp.85-92. - Wenn WIn 

SehlnG noch ein Wunsch ausgesprochen wcrden darf, so ware es del', 
c1af3 im 3. Band aus unscrem Gebiet die Genealogie derv. Hatzfeld er
schiene. 

75. S c h mid l, Frilz Adolf: Die Her s f e Id e r B i.i r g e r hue her. 
Biirgeraufnahmen 1587-1784-. JIersfeld: Verlag Hans Ott. 1936. 8 o. 

Der Herallsgeber, del' dies Buch als ,,1. Veroffentlichung aus dem 
(von ihm sozusagen neugeschaffenen) Hersfelder Stadtarchiv" bezeich
net, hat Ieide .. Hersfeld, dessen Geschichtsforschung ihm viel zu dan
ken hat, verlassen und ist nach Wiesbadcn versetzt warden. Hessen 
besitzt wenig Biirgerbucher und van den wenigen erhaltenen sind bis 
jelzt nur die von KasseI, Fulda, AIsfeld veroffenllicht warden, so kommt 
diese Publikation sehr envunscllt, denn sie ist ein ausgezeichnetes 
Hilfsmittel fur die Familiengeschichtc, nicht nUl' von Hersfcld, sondern 
gflnz Hesscn, hesonders Niederhessen. Im Ortsregister erscheint Kas
se\ 24 mal, Homherg 22, Eschwcge 21, Rotcnburg 32, Niederaula 26, 
Marburg {I mal. Van hckannlen hersfeldisehen Namen mogen die Delz 
(Betze), Braull, Frank, Gesing, Glebe, Gleim, Grau, Gulberlel, Kiihllau, 
Limberger, Miinscher, alto, Rechberg, Hehn, Ries, Riibenkonig, Schro
der (die Ahncn von Prof. Edward Schroder in Gotlingen) Selig, Steube, 
Sunckel, WcttIaufer, 'Ville, Winter, Wolf, Zickendrahl genannt werden. 

• 
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Xl. G e s chi c h tee i II Z e I n e r Per s ii n lie h k e i ten. 
76. Do r n b erg· Hausen, Hugo Frhr. von: Wi1helm von Dornberg. Ein 

Kiimpfer fUr Deulschlands FreiheiL Mit 10 Abbildungen uod Hand
schriften. Marburg: N. G. Elwerl'sche Verlagsbuchhandlung G. Braun, 
1936. XII, 230 S. 

Es isl cigentJieh auffiillig, daB Wilhelm von Dornbcrg bisher keinen 
Biographen gefunden hat. Denn was die - iilteren und neueren -
Dar.,tcllungen des Aufstandes von 1809 zur Kennlnis seiner Person 
braehten, war doeh reeht unbefriedigend; auch Konneckes Skine in 
der ADB. gibt ein nur ganz aJlgemein gehaltenes Bild, das wenigstens 
uhnen HiBt, wie sich Dornbergs Leben nach dem miBgHicklen hCisischen 
Aufsl:lnd gcslaltet hat. So crfiillt das vorliegende Unch eine unmiUelb:lr 
empfundene Liieke aus, und sein Ersclieinen ist um so mehr zu be
griiBen, als der Verfasser vor aUem das offensiehllich rechl reiche Ma
terial des Familienarchivs (das AnBenstehenden bisher wohl nicht zu
glingig war?) hat ausschopfen konnen. Es ist ein ungemein bewegtes 
Lcbcn, das sich hier VOI' unsercn Augen entl'01lt, und man liest seine 
Darstellung mil steigender Anteilnahme - um so mehr, aIs die sch1iehte 
und ungekiinstelte Sprache des Verfassers in einfachster Form schildert 
und jede, hier doppell nahe 1iegende Uberschwenglichkeit vermeidet. 
Dabei ist es gar nicht wenig, vielmehr recht bedeutsam, was Wilhelm 
von Dornberg geleistet hat. Durch Fami1ienanlage mit beachllichen 
soldatischen und diplomatischen Fahigkeiten ausgeslattel, zeigt sein 
Lebensweg einen sich immer wiederholenden Wechsel zwischen diesen 
beiden Polen. Hatte er bei dem Aufslandsversl1ch gegen Jerome keine 
Gelegenheit, eigent1ich mililiirische Bef5higllng ZlI zeigen, so konnle er 
das in den Befreiungskriegen mehrfach, vor allem gleich ZlI Eingang 
in dcm Gefechl bei Liinehurg nachho]en. Seine dirlomatische Tiiligkeit, 
die si ch an die Namen London und besonders Petersburg kniipfl, 1ieB 
ihn vorn unverantwortlichen, im Hintergrund stehenden Mittelsmann 
bis zum Gesandten am Petersburger Hof aufsteigen, und iiberalI hat 
er, wie zahlreiche im Auszug od er auch im Abdruek wiedergegebene 
Briefe zeigen, den Erwartungen, die man auf ihn setzte, voll ent
sprochen. Es ist begreiflich, daB ein derartiger Lebenslauf Dornberg 
mit gar verschiedenen Personlichkeiten in Verbindung und z. T. person
liche Freundsc11aft gcbrachl hal. So enlhiilt sein NachlaB zahlreiche 
Briefe und sonstige Auslassungen von bedeutenden Personliehkeiten -
genannt seien nur Gneisenau, MUffling, Graf MUnster, E. M. Amdt H. a. m. 
Alle diese Schriftstiicke I';ind auf den Ton freudiger Anerkennung und 
cnger personlichcr V('fbundcnheit abgeste1Jt und beweisen, daB Dorn
berg "den Besten seiner Zeit genug getan" hat. Das Bild, das 5ich 
aus all diesen Papieren auch fiir den Meno;;chen D. ergibl, ist ein ebenso 
schone~ und erhebcndes. Dornber~ war nicht Imr ein Mann von star
ker EntschluBkraft und freudigem Verantwortungswillen - er war aueh 
eine seeliseh rein abgestimmte Person1ichkeit, die an den Zwangslagen, 
die ihm durch den Gang del' Dinge wiederholt aufgelegt wllrden, 
schwer trug. Nur seine gliihende Heimats- und Vaterlands1iebe, die ihn 
a11es, seelische Konflikte und personliche Gefahren zuriicksetzen lieB, 
wenn es urn Deutschland ging, hat ihn a11 das Schwere iiberwindcn 
lasscn, das ihm nic11l crspart geblieben ist. Alles in all em - ein Mann, 
ein Hesse. der in seiner Lebcnsgeslaltung lInd Lcbcnsfiihrung durch
aus vorbildlich gewirkt hat. 

Es war ein gIiicklicher Gedanke des Verfassers, daB er dieses Le
bensbild seines Vorfahren gerade in unseren Tagen herallsgebracht 
hat - daB es auf allseitiges Verstlindnis rechnen kanll, zeigl auch das 
Geleitwort, das GeneralfeldmarschaU von Mackensen dem Buch mitge
geben hat. Del' Verfasser hat darauf verzichtet, seine Arbeit mit einem 
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wissenschaftlichen Apparat auszustatten. Er flihrl aber aueh den Ge
schichl~kundigen in ZlIsammenhange hinein, die in dicsem Umfang bis 
her keinem bekannt waren; cs bleibt zu hoffen, daB sich aueh einmal 
Gelegenheil bietel, aus Londoner Hnd Petersburger Archivalien viel
leicht ergiinzcl1des Material herbeizuschaffen. Das Buch wird jeder 
mil Frcudcn durcharbcilen, den Liebe zur Heimat zm Besch5.ftigung 
mit ihrer Geschichte flihrt, und del' dem Walten starker Personlich-
kciten VersUindnis enlgegenbringt. Hopf. 

77. So III III C r: Wilhchn Ludwig von Eschwc(Je. 1777- 1855. Lcbens
bild eines Auslandsdeutschen mit kuJturgeschicht1ichen Erinnerungen 
aus DcutschJand, Partugal und Brasilien. Unler Benutzung unver
offcntJichler Aufzeichnungen aus dem Familienbesitz herausgegeben. 
(Sc1uiften des Deulschen Ausland-Instituts Stuttgart, Reihe 9, Band 2.) 
SluUgart 1928. Ausland- und Heimat-Vcrlags-Aktiengesellschaft. 8 o. 
190 S. 

Unle!" den vielen Deutschen, die ihre Lebenskraft und ihr Wissen 
fremden Volkern widmeten, den en sie als Lehrer und Forderer dien
ten, nimmt v. Eschwege eine hervorragende Stelle ein. Er hal dabei 
aber durch seine Forschungen auf dem Gebiete der Mineralogic und 
Geologie so bedcuLendcs geleistet, daB seine T5tigkeit im Atlslande del' 
Wissenschaft Uberhaupt und somit auch seinem deulschen Valerlande 
zuguLe gekommen ist. Am 15.11. 1777 in Aue bei Eschwege gebo!"en, 
auf dem Gymnasium zu Eisenach und der Universitiit Gotlingen aus
gebildet, trat er in die Hessische Bergverwaltung ein, dic er aber schon 
bald vcrHeO, UI11 einem Rufe del' portugiesischen Hcgicrung zu fol
~l'n, die tiichligc deutsche Berg- und Hilllenleule zllr lIebung ihres 
Berg- und HiHtenwesens brauchte. Eschweges TiHigkeit als Oberbe!"g
hallptmann, bei der ihn einige tiichtige, von ihm selbst angeworbene 
Deulsche untersliitzten, fand durch die kriegerischen Ereignisse zu An
fang des 19. Jahrhundert insofern ein Ende, als die vor den Franzosen 
mil dem Konigc nach Brasilien geflohene Regierung ihn dorthin be
rief. 1810 nach Brasilien Ubergesiedelt, war er hier elf Jahre im Berg
und Hiittenwesen Hitig, neben seinen Dienslgeschiiftcn llnabHissig mit 
geologischcn und minerologischen Forschungen beschaftigt. Dabei 
sland er in sleLcr Verbindung mit den deulschcn Gelehrlen, die da· 
mals in groBerer Zahl ihre Tatigkeit Sildamcrika widmetcn. Auf die 
Einzclhcilen seines Schaffens einzugehen, wiirde Zll weit fiihren. AIs 
im Jahre 1821 l{onig und Regierung wieder nach Lssabon zllriickkehr
ten, foIgle ihnen v. Eschwege. Nach eincm zweijiihrigen Urlaub, den 
er in London, Paris und in del' Heimat verbrachte, nahm er seine 
Ttitigkeit aIs Oberberghauptmann und Generalleulnant wieder auf. Naeh 
dem 1826 crfolgten Re~ierungsantritt des l{onigs Dom Migllel wurden 
die Verhnltnisse in Portugal aber so miBlich, daO v. Esehwege naeh 
Delltsehland zurUckkehrte. Wiihrend des erwahnten Urlaubs halte er 
sich mit Sophie v. Baumbach verheiratel, mit der er nun seinen Wohn
sitz in Ncnlershausen nahm, wo er schriftstellerisch Hitig war. Bekannt 
wurde sein Name in weiteren Kreisen, als er auf Grund seineI' Erfah
rungen in Brasilien es unternahm, mit Hilfe einer Aktiengesellschaft 
das im Edersand zweifellos vorhandene Gold ZlI gewinnen. Ungiinstige 
VerhiHtnisse filhrten bald zum Aufgeben des Unternehmens. Am 1. 2. 
1855 siarb v. Eschwege in Nentershausen. 

Der so reichen wissenschaftlichen Ertrag bringende Lebenslauf wird 
uns vom Verfasser auf Grund hinlerlassener Aufzeichnungcn v. Esch
weges und von Familiennachrichten in gefiilliger Darstellung vorge
fiilHt. Dabei Jel'llen wir auch die Tiiligkeil gal' mancl1er anderer deut
seher Forscher kennen. So ist das Buch ein· wertvoller Beitrag zur 
Geschichte des Deutschtums im Auslande. 
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Bcdaucrlich ist, daB die meisten hessischcn Namen unrichlig ange. 
geiwll sind. So findel si ch S.23 Eisenberg .!>Iatt Eichenberg, Mcysenbcrg 
stall Meysenbug, S.27 Heinau stall Hanau, Ncbbrlicke stall Nahbrlicke, 
Kicselberg slatt Gisselberg, Zweeren stall Zwehren. 

Wo ringer. 

78. Wag c n f li h re r, Jlertha: Friedrich der Freidiac 1257~1323. Bcr-
lin: Ebering 1936. (= Historische Studien, Hcft 287.) 8 o. 132.Sciten. 

Die an sich methodisch einwandfreie und auch binsichtlich des dar· 
gestel1ten Themas wesentliche, im librigen fleiBige und lebensvolle 
SLlldiC' der Verfasserin liber das wechselvolle Leben des Markgrafen 
Friedrichs des Frcidigcn von Thliringen und MciBen muB sich an die· 
ser Stelle mit ciner bloBcn Erwahnung begnligen, da nur ein einzigcs 
Ereignis allS Fricdrichs Wirk~amkeit von groBcrcr Bedeutung filr Hcs
sen war: die Vermuhlung seiner Tochter Elisabcth mit dem nachmaligen 
Landgrafen Heinrich IT., dem Eisernen, 1318. Diese Heirat, von Wenck 
in Ztsch.35, S.162-191 eingehend in eincr Biographie der Landgriifin 
gewlirdigt, findet in de .. obigen Arbeil cinc knappe Envlihnung n.uf 
S. 12ft Israel. 

79. Pis sin, Raimund: Zclm 
Achim von Arnim an Luclwia 
Bd. 240. 1935. S. 109-127.) 

ungedruckte 
EmU Grimm. 

Briefe von Bettina und 
(= PreuBische Jahrblicher 

Diese Briefe aus den Jahren 1808 bis 1851 bcfassen sich im wesenl· 
lichen mit L. E. Grimms Kunstschaffen und spiegeln neuerdings das 
wlIndcrvolle Freundschaftsvcrhiillnis Grimm-Arnim wieder. So z. n.. 
wenn Bettina 1811 erst nach AbschluB des Kallfes Grimm wissen liiBt, 
daB Arnim die Platten zweier Radierungen von Lulher und Melanch
thon angekauft habe, damit der Kiinsller nichl aus Freundschafl den 
Prcis nicdriger ansetzc. Oder wenn sie 1819 durch Hermann Grimm 
beim Oheim L. E. anfragcn luBt, ob er flir den zweiten Tcil ilues Ko
nigsbuches ("Gespdichc mit Dumonen") das beizugebende PortrlH von 
ihr anferligen woIle, urn nur ja nicht durch eigene Anfrage einen 
Druck auf ihn auszuiiben. Als er ihr den Abzug des Bildchens schickt, 
bringt sie obne Weitcres einige Korrektoren darin an. Thre kritischen 
Ausslellungen an seinem Jungsten Gerichl cntschuldigt sic mil feinem 
Takt damit, daB ihr derartige BiIder liberhaupt nicht 15gen. - Jedcn
falls waren diese Briefe die Veroffentlichung wert, wenn sie all ch an 
dem liebenswiirdigen GesamLbilde der beidcrsciligen Beziehungen nichts 
i.indern, sondern schon BekannLcs bestiitigcn. Israel. 

80. S c h rod er, Edward: Zum Gcdachtnis Wilhelm Grimms, in: For· 
schungen und Fortschritt. 12. Jahrg. Nr.6. S.83/4. 1936. 

Unter starker Betonung der geschlossenen ZlIsamrnenarbeit der bei· 
den Bruder faBt Schroder die - ebenso feinsinnige wie umfassende
Charakterisierung ihrer Arbeit in dem einen Satz zusammen: "Fol 
Wilhelm ist die Freude an der eigenen Formgcbung ebcnso wie die 
Freude an der dichterischen Form in aller wie in ncuer Zeit hervor· 
ragend charakleristisch, wiihrend fOr Jacob stets der Stoff mit seinen 
Wandlungen das Anziehendc und MaBgebendc war." Hopf. 

SOa) R 0 s end a hI: Konigin Katharina von West/alen. (Hannoversches 
Magazin, 1935. Heft 1.) 

Der Verfasser HiBt der viel verkannten Konigin volle Gerechtigkeit 
widerfahren. Er schiJderl sie als eine kluge, pflichltreue und edle 
Fiirslin und alS treuc GaLtin des von ihr heiBgelieblen Konigs JerOme. 
Wir konnen darin dem Verfasser durchaus beistimmen. Bedenklich er· 
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scheint uns dagegen, daB Verfasser das, iibrigens erst in spateren 
Jahren aufgetuuchte, Geriicht fUr glaubhaft him, nach dem die Konigin 
den General Rcwbell bestochen haben soli, den lIerzog von Brnun
schweig nach dem Gefechl bei OIper die Meereskiisle erreichen zu las
sen. Einc solche Handlungsweise del' sich in Staatsgeschiifle niemals 
einmischenden Fiirstin, zudem hinter dcm Riickcn des von ihr hoch
verehl'tcn Konigs, erscheint wenig wahrscheinlich. Wenn si ch VCl'fasser 
u. a. 3.uch aur Klcinschmidt berufl. so bleibt T.U beach ten, daB KIcin
schmidl gerade in Angaben tiber Personen nicht immcr zuverHissig ist. 

Woringer. 

XII. R e c h t s -, V e r f ass u n g s -, V e r w a) tun g s - u n d 
W i r t .s ch aft s g e s chi c h t e. 

81. 125 Jahl'c lIenscilel. Hr~g. von del" Hellsehel & Sohn A. G., Kassel 
1935. 4 o. 351 S. 

NaehdcJ11 vor einigen Jahrcn eine umfassende Gcsehichle der Familie 
Henschel erschiCllcn ist, wird lIns hier dic Geschichte ilues Wcrkes ge
boten. Es ist von hohem Interesse, zu verfolgen, wie aus der unbe
deulenden MetallgieBerei des erslen kasseler Henschel im Lanfe von 1/4 
Jahrhunderl eine der bedeutendSlcn Lokomotivfabriken der Welt ge
worden ist. Dicses anfangs hngsam, dnnn immef sehnellere Empor
bliihen def Hensehel-Werke wird uns hier an der Hand zahlreiehef 
Bilder vorgefiihrt. Dabei konnen wir uns dem SehluBworle def Ein
leilung durehaus anschlieBen: "Was diese Werksgeschiehte von der 
Mehrzahl anderer ahnlicher Darstcllungen unterseheidel, isl def Nach
wl'is cincr durch Jahrhunderte dfluerndcn Verbundenheil zwischcn der 
Griinderfamilie und dem Werk, zwischen Fiihrer und Gefolgschaft." 

Woringer. 

82. K I e in. Eilel: Sludien zur Wirtsehafts- und Sozialgcschichte def 
Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Hohenstein vom 16. bis ZUIll Beginn des 
19. Jahrhunderts. Mit 1 Karle. Marburg: Elwert 1935. 80, 12 + 14-6 S. 

(== Schriften des Instituts fUr geschichlliche Landeskunde von Res
sen und Nassau, in VerbindUl}g mit Marburger Fachgenossen hrsg. von 
Edmund E. Slengel. Stiick 13.) 

Die vorliegende Untersuchung von E. Klein beschliftigt si eh mit einem 
Gebiel, das Hessen zwar benachbaI't isl, abeI' ein vollsHindiges Eigen
leben fiihrle. Hoehstens, daB die Grafschaft Wittgenstein seit 1493 bei 
Hessen zu Lehen ging. Ein Zwergslaat, naeh Weslen abgesf'hlossen 
dureh das Rothaargebirge, von Oslen her scinerzeit die obere Eder und 
obere Lahn allfwiirts besiede1t; beide Fliisse durch dao; LUtzeler Ge
birge geschiedcn,· das die Grafschaft in eillen nordliehen Teil mit Berle
burg und in einen siidliehen roil Laasphe (bei der Stamlllburg Wittgen
slcin). Erndtebriick, Richstein zertrcnnt, WOZll dann noeh die Vogtei 
Elsoff lrat. Diirftiger Boden, sehr reichlicher Waldbesland, kcine od er 
doch nur kiimmerliche Verkehrswege. An del' Spitze die Grafen, In
haber der Waldungen, des Forst- und Wildbannes, der gesamlcn Gc
richtsbarkeit und somil unbeschrfinkte Herren in ihrem Lande. Die 
Unlertanen sind VolI- und Halbbauern, jc nachdcm sie ihre Landwirl
!<tchaft mil Pfcrden oder mit der Hand betreiben; die Halbbauern arbei
ten \"ielfach nebenbei auch als Kohler - die Holzverkohlung ist eine der 
wkhligslcn wirtschaftlichen BetiHigungen im Uindchcn -, als Hnndwerker 
fur den Hausgebl'auch oder als Tagelohner. Del' Landesherr ist zu
gleieh del' Grundherr fur seine Untertanen, Ihm zahlen sie Grundzins 
sowie andere Abgaben in Geld od er Naturalien. ihm leislen sie Hand-
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und Spanndienste. Landwirtschaft und Viehzucht s ind ziemlieh primi
tiv eben so der Berg:- nnd Hliltenbau, der namentlich Eisenel'ze zutage 
fo;del' te. Allsfuhral'tikel sind lediglieh Jllngvieh , weil das Weideland 
zu diirflig isl, um einen groBel'en Viehbestand zu halten,' und Holz
kohle. Dies Staalswesen, sei t 1603 auch politisch in die Grafschaften 
Savn_Wiltgenstein -Berleburg und S.-W·.-Hohen stein geschieden, el'leidel 
im Gefolge des 30jahrigen Krieges sehwere wirtschaftliche Schaden 
und stal'ken Bevolkerungsschwund. Urn di e Untertanen nicht uber Ge
biihr mit Abgaben zu bedrucken und doch di e Einkiinfte nicht ins Un
ertrijgliehe absinken zu lassen , versuehen die Grafen, meist Herren , die 
auf der Rohe der Bildung ihrer Zeit stehen, dem Lande wirtschafllich 
~l1fZllh(>lfen im Sinne des Merkantili smus: Tunlich ste Besehrankllng del" 
Einfuhr und Selbstversorgung, Herstellllng und Ausfuhr von Spezial
artikeln (Holzkohle! ), um Geld ins Land zu bringen, vornehmlich Fur
sorge fU r Gewerbe und Industrie, erst in zweiter Linie fUr die Land
wirtschaft. Die innere Verwaltung des Uindch en s wird zenlralisiert, 
dip T:qigkcit dCl" BCllmten fest gel'egell. Man selzt Ballern aIs "Kano
nisten" oder "Ueisilzer" in den verodeten Landstrichen an und fordert 
die Ackerkultur, man sorgt fUr die Forslen durch Holzverordnllngen 
u. a., man rcgelt den Vel"kohlungsbetrieb, man kiimlllert s ich UIll die 
Hebung der Eisengewinnung durch GrUndung neller Schmelzhlitten, 
man iiberwacht das Gewerbe- und Zunftwesen in weilestgel1ender Weise, 
man nimmt zllr Hebllng des Verkehrs Wegeballten in Angl"iff, man er
schwert di e Auswanderung durch Verbote oder doch dureh hohes Ab
zugsgeld , wUnscht allerdings nicht den Zuzug Mittellose r; Juden wel'den 
geduIdet gegen Zahlung des Schutzgeldes oder, wenn s ie keinen Schutz
hrief besitzcn, eines lag liehen Leibzolles. So 'it ellt sich der Merk rm
tilismlfs in einem kleinen Staatswesen dar. Man macht die erdenk
lichsten Anstrengungen, und ohne Frage wurden zahJreiche gedeihliche 
MaBn.E-llInen getroffen. Allein fUr eine soJche umfassende Wirtschafts
politik war das Landchen zu klein und zu arm, dazu verkehrspolili sch 
zu seln isoliel'l, als daB namhafte Erfolge hatten erzieIt wel'den kon
nen. In einem groBen Slaatswesen lassen sich wirtscllaftliche Miingel 
auf der einen Seite durch UberfluB auf der andern viel leichter aus
gleiehen als in einem kleinen, noch dazu , wenn di eses von der Natllr 
so karg bedaeht isl wie Wiltgenstein. Ill1lllerhin, es gelang doch, die 
Eigenproduklion ,des Liindchcns zu vennehren, die Laslen del" Bcvol
kerung Zll mindern, driiekende Naturallcistungen in Geldabgaben UIll

zuwandcIn, so dall die wirlschafLliche Lage del" Uevolkerung durchaus 
ertr iiglich war. Man kannte auch keine erhebliehen soz ialen Unter
schiede ; auch die Stadtbewohner Iricben als Zunflgenossen und damit 
al s Handwerker ebenso wie die Ackerbi:irger eine annHhernd bauer
liche Nahrung. - Der Reiz der Arbeit Kleins besleht gerade in der 
Schi lde:rung del" Merkantilpolitik eines Tnein slaales. Die Griinde, 
warum ihr der erhoffte Erfolg versagt blieb und bleiben muSte, hat 
Verfasser geschickt herausgearbeitet, wie denn iiberhaupt seine Stlldie 
trolz der vielen Kleinarbeit , die sie lei sten mu 8 t e. doch nie die gro
Beren Zusammenhiinge und Gesiehtspunkte aus dem Auge verliert und 
das archivalische Quellenmaterial wissenschaftlieh kl'itiseh und versUi.n-
dig verwertet. Israel. 

83. La Il des k red ilk ass e z u K ass e 1. Geschiiftsberichl flir 1\::134. 
(103. Gcschiiflsjahr.) 8 o. 31 S. 

AllS d ern Beriehte liber den durchaus zllfriedenstellenden Gesehiifts
gang ist besonders die weilere Beteiligung der Spark9 ssen des Bezirks 
hervofzuheben, die zum Kapital der Anstalt eine noehmalige Zahhmg 
VOll 1000000 BM leisleten neben einer Zahlung von 637000 RM ZlI 
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den Riicklagen. Durch dicse Beteiligung del' Sparkassen ist die An
stall in erfreulicher 'Veise auf eine breitere Basis gestellt. 

Aus dcm gicichen Bcrichte fur 1935 ist besonders zu erwtihnen, daB 
die Anstalt in del' Autnahme von langfristigen Gcldern durch die vom 
Reich aus wohlerwogenen GrUnden aufrecht crhaltcne Emissionssperre 
stark gehindcrt war. Die vorhandenen langfristigen Millel wurden fast 
ausschlieBlich dcm Wohnungsbau und andercn Zwecken def Arbeitsbe
schaffung zugefiihrt. Durch die an si ch nahirlich sehr begriiBenswer
ten MaBnahmen del' Reichsregierung zur Enllaslung del' Schuldncr 
wurdc das Gewinnergebnis ungiinstig beeinflulH. Trotzdcm crgab sich 
cin rceht bcachtlicher Reingewinn. Woringer. 

84. 75 J a h J' e Spa r k a ss e de r S lad 1 He s s. - 0 I den d 0 r f. 
1860-HI35. Hess.-Oldendorf: Druck Wilh. Meicr. 4 o. 32 S. 

Das Hefl enthiilt nicht nur eine Dar.slellllng del' Enlslehung und 
del' weiteren Entwicklung del' Oldendorfer Sparl<asse, sondern auch 
allS del' Pedcr Fr. Kolling's eine Ubel'sichl libel' die Geschichte del' 
Studt Hess.-Oldendol'f, in del' namentlich umfangreiche famiIienge
schichtliche Angaben (anch libel' die Ahnen Horsl Wessels) von Wed 
sind. Woringer. 

84-a. Co i n g, HeJmut: Die Frankfurter Reformation von 1578 und das 
Gemeine Recht ihrer Zeit. Eine Studie zum Pri\'alrecht del' Rezeplions
zeit. Weimar Bohlaus Nachfolger. 1935. 8 o. 112 S. 

Die Frankfurter Reformation von 1578 gehort nicht zu jenen sUidti
schcn Reehtskodifikationen des 16. Jalnhundert, die durch einen gesetz
gcberisehen Akt an die Stelle des heimisehen Rcchts das romische 
ReehL setzLeD, das man a]s das aHe, nul' durch "MiBbdiuche" und "Trr
tiimer" - so die "Reformation" - beiseite gesetzte Kaiserrecht ansah. 
Sie ist vielmehr eine Anfzeichnung des in Frankfurt in del' zweiten 
Hfilfte des 16. Jahl'hunderts geltenden HechLs, d. h. also in einer Zeit, 
wo das romisehe Recht sich bereits vielfiiltig dlll'chgesetzt halte. Uber
dies slammt del' Enlwurf del' Reformation aus del' Feder von Johann 
Fichard, del' in Deutschland bei Zasius, danach gcraume Zeil in 
ILalicn dcm Rechtsstudium obgelegen und dann seit 1538 als Syn
dikus, vOl'\viegend beeinfluBt von del' Denkart dcl' spatmiUelaHer
lichen Erldiirer und Ausleger des l'omiscl1en Rechls, in Fl'ank
fu!'l gewirkt l1alte. Als del' Rat del' Sladt ihn 1571 mit del' Aufzeich
nung rles geJtenden Stadtrechts betl'aute, k 0 n n t e nul' ein Gesetzbuch 
enlstchen, das den romischen Rechtssiitzen einen weiten Raum gewuhrte. 
Sein Entwurf vel'einigt gewissermaBen die bereils el'heblich Bach den 
l'omischen Anschauungen umgeslalteten Rechtssiilze del' el'.slen Frank
furter Reformation von 1509 mit del' Gesetzgebungsliiligkeit des Rates 
in den folgcnden Jahrzehnten. Aber auch die gleichzciligen Gesetz
blicher andcrer deulscher Staaten und Sliidle hat Fichal'd benutzt. Sein 
Entwul'f wUl'de dann 1578 fast unveriindcrt vom Rate angenommen und 
ZUIll Gesetze erhoben. 
Coings Arbeil isl im wesentlichen einc systemalische Darslellung des 
PrivatreehLs del' Stadt Frankfurt, wie es sieh nach del' Reformation 
von 1578 darstellt. Es umfalH die iiblichcn fiinf Abschnilte des burger-
1ichen Reehls: Personen-, Sachen-, Schuld-, eheliehes GliLer- und Erb
I'echl. In lichlvoller Darstellung weist Coing jedesmal nach, welche 
Rcchtssi.ilze dem aIten deutschen, bez\\,. dem romischen Hechtsbrallche 
folgcn. Ohne uns hier allf Einzelheiten einzuiassen, sci nur allgemein 
hcmel'kl, daB dus romisehc Recht in del' RcformaLion gewiB den liber
wiegenden EinfluB behauptet, viel1eichl am al1ermeisten im El'brecht. 
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AJlein yicle Bestimmungcn zeigen auch, wie mit Gcnugtullng fcstgestcilt 
sei unwidedeglich, daB die altcn deulschen Rechlsanschauungcn sieh 
do~h nieht ohne jcglichcn Widcrstand durch das fremde Hecht ycrdriin
ge n lieBen, ~ondcrn daB sic si ch trolz all.cr Bemlihu~gcn, sic zu l~c:<;ci
lige n , docll ziih behauptet haben; das gill namenthch "om FUimhen
reeht. Jedem, del' der EntwickJung des Reehls in unserer engeren unci 
we iteren I-Ieimat einige Anteilnahme entgegenbringt, knnn nul' empfoh
J f'1l werden, die sehr beachtcn.'.wcrlen Einzclausfi.ihrungen nod -nacn
wcise des in diesem Sloffc wohlbewanderlen Vcrfassers ZLl lcsen. 

Das SchluOkapilel Coings bringl nicht minder bcachlcnswerle grund
s51z1iche Ausfiihrungen iibef die Urniinderungen, die das alte romischt: 
Recht durch die mittelallerlichen Postglossaloren erfuhr, und die wei
tcrcn Umgc'italtungen, die das solchermnBen umgcwandelte Reeht bei 
del' Cbernahme in eine giinzlich nelle Gedanken- und T{ulturwelt, wie 
di e deutsehe, sich gefalJen lassen muBte. Freilich kann clieses SchluB
kapitel In seinen allgemcineren Erwiigllngcn keine grundsUirzendcn 
ncuen Ansehuuungen gcben. Nell sind da lediglich die Spezialausfiih
rungen mit Deziehllng uuf dns Frankfurter Sladtrecht. Aber die Hessen 
'iO nahe gelcgene alte Reichs- und Kaiscrsladt am Main und ihr Recht 
sind bedcutsam genug, daB man del' entscheidungsvollen Entwieklung 
de'i 16 . .Tahrhunderts, del' Entstehung des alls romischen und deutschen 
Elementen und Anschauungen her"orgegangellcn Rezeptionsrechles, eine 
Sonderbclraclllung widmen konnte, um so mehr, wenn sie nach Inhalt 
und Form solche Vorziige nllfweist \Vie die vorliegcnde. 

Israel. 

• 

XIII. KlInstgeschichte lInd Denkmulpflege. 
85. Ha r tIe b, Hans: "Deutsc1l1ands erster Theaterbau", cine Geschichle 

des Thealcdcbens und der en~lischen Komodianten lInter Landgraf 
Morilz von Hessen-Kassel. Berlin und Leipzig: de Gl"uyler. 1936. 8 o. 
VIII u. 162 S. 

Die einmalige Bedeulung des Landgrafen Moritz fHr die Geschichte 
der deul schen Biihnenkunst, seine Bemiihung um das dem deutschen 
artverwandle englische Schauspiel del' Shakespearezeit macht die viel
fachen lilerarischen B('arbcllungen seiner Theaterwirksamkeit verstii.nd
lieh. Weil ahel" die urkundlichen Quellen iibel"aus c1iirftig f1ieBen, war 
"wed er von dem Kasscler Repertoire del" 1592-1613 auJ"irelenden eng
li schen I{omodianten, noeh von dem OUoneum", dcm er~len stehenclen 
Thealer Deutschlands "eine geniigende Vorstellung" zu gewinnen. 
(Bolle in S. B. del' pr. Akad. d. Wissensch. U)31.) 

Auch die nelle, f1eiBige und gewandte Darslellllng Harllebs bleibt fiUS 

dem gleichcn Grunde in enlscheidenden Punkten J{onstrllktion; cloch 
zeichnct sie, auf Grund besonnener Abwiigllng unci Auscielltung der ge
ringen, uklenmiiBigen Bclege im Ganzen ein zuverHi.ssiges, dnbei farbell
reiches Bild. 

Hartleb bringt vor allem zur Baugeschichle nelle Archivfunde bei, 
all s denen Cl' als Bauzeit die Jahre 1603- 1606 ermittell. Unmittelbare 
Anregung gab sichllich die Rcise des Lalldgrafen !lach Fraukreich 1602 
mit dem Desllch c1er nnliken Thcater del" Proyence, die ihn wohl daran 
erinnerten, daB die innere Wa.llboschung am Ende del' Kasseler Renn
balm (helm All~toB an die alle Sladlmuucr von 1382) cin nali.irliches 
Amphithealer darbol. Die vier Range, die man aus Wessels Sladtplan 
kennt , brallchten nul' terrassenfOrmig allS dem Wall herausgesch511, die 
halbfunde AbschluBwand oben auf diesen aufgesetzt Zll werciell. Man hat 
si ch aueh sonst den Ball leichl gemachl, cine Seitenmnuer (welche? ) 
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ersl nachtriigJich fundamentiert und als nordlichc Langwand cinfach 
die crw5hnte Sladlmauer henulzt, ohne sich vjcl urn nichtungs
divergcllzen zu kiimmcl'l1. Hartleb stellt sich den Bauvorgang offcnbar 
syslcmutischer vor und scheinl fur die AbschluBrundung gleiche Funda
menllage mit den iibrigcn Wan.den anzunehmen. Ware das richtig, 
dann htitte man dicse Rundllng heim Umbau von 1695 wohl kaum ge
opfert. Dagegen bestimmt er einleuchlend Art und Zah] def Sitze aur 
Ri'ngcn un(~ illl Parterre, wo auch del' Fiirslensilz lag; die Biihne 
denkl er si ch tiefgestreckt, urn dem vornehmlich gepflegten, englischen 
Schallspiel freie EntfalLung del' Handlung zu ermoglichen, wiihrcnd die 
italienische Buhne den Sinnenreiz von MaIerei und Musik und daher 
flache Anordnung bevorzugle. Die Biihne bcsal3 maschinelle Vorrich
lungen zum Auf- und Niederschwcben vom gediellen Dachboden aus. 
'Ober ihre Versatzstlicke, das MobiliaI' und den Fundus wissen \Vir Iei
def ebensowenig, ",vie lib er das Aussehen del" Proszeniumswand, 
OrchesLerpIatz und dgJ. mehr. Schwierig bleibt nach wie vor die Frage 
der Bedachung. Hal'lleb weist zwul' mit guLcn Griinden die allver
breilele Annahme eines ungedecklell Zuschauerrallms zuriiek. Er fand 
auch schrifl1iche Belege iiber Dachdeckerarbeiten (auch an der H.lIn
dung) und iiber schwarzen Olfarbcnanstrich des Daches (Schindeln?). 
Trolzdem bleibt l1nklaf, wie man ohne Verstrebllng d"er \V5nde die 
riesige Spannweite von 30 Meter bei 34 Meler Liinge freitragend iiber
brLickl hat; denn die Sltitzenlosigkeit isl ausdrUcklich bezeugl. Das 
Dach mUBte dcmnach cine einzigartige MeisterieisLlIng gewescn sein; 
jedenfalls wie Hollmeyer von anderer Uberlegung her vcrmulele, ein 
Steildach. - Vieles i~l allch sonst !loch fraglich, zumal del' einzige alle 
Plan, del' winzige Ausschnitt aus Wessels Stadlkarte, der schon den 
GrundriB falsch einwinkelL, nur sehr ungefiihre AnhaJte bielet. Auch 
weiLerhin geharl darum das "Ottonium" - so schreibt Hartleb auf 
GI und del" altcn Schrcibweise - zu den dunkleren Kapiteln AIt-l{asseler 
Baugeschichle. (Der Umbau von 1928 brachle nul' geringe Aufschliisse. 
DamaJs fan den sich, was Hartleb cnlgangen ist, u. a. an der Inllcnseite 
der asllic1len Giebelwand Hesle ciner llurchgehenden sleinernen Wen
dell rep pe bis zum friiheren Dachboden hinauf.) 

Mil lIngeleiltem GenuB wird der Leser des Harllebschcn Buches die 
Schilderung del' KrClIZ- und Qucrziige der englichcn SchauspielertrulJ
pen durch DeutschIand verfolgen, und die gHicklichen Kombinationen, 
mit denen er die Zusammensctzung des Kasseler Ensembles und seines 
SpielpJans herausarbeitct. Mir will zwar schcinen, aIs sei dabei die 
Comedia erudita, die der Landgraf doch wohl besonders gepfJegl hat, 
etwas ZlI kurz gekommen. Auch wird man zur Abrundung des Bildes 
die oben zilierte Abhandlung von Bolle, der sich wesentlich auf gleich
zeitigc Schauspielhmldschriften der Kasseler Landesbibliothek sWtzl, 
nichl vergessen diirfen. Diese Einschrankungen storen aber den Ge
samleindruck des HUllleb'schen Buches nicht. Es gereichl dem jungen 
Verfasser und del' Miinchener Schule von Borcherl, aus der cs 1934 als 
Disserlation hervorging, gleicherweise zur Ehre. LUlhmer. 

86. S c h n a c k, Ingeborg: Beitrage zur Geschichle des GeIehrlenportriits. 
Hamburg: v. Diepenbroick-Griiter & Schulz. 1935. (= Historische Bild
kunde, hrsg. von Wailer Goetz. Herl3. 80. 43. S. 

Die Verfasserin, anhiBlich des Mm·burger Universihilsjubiliiums 1927 
mll der Sammlung der Bildnisse del' Universitiilslehrer betraut, schil
derl in der vorliegenden Arbeit lInler Heranzichllng del' Marburger 
und GieBener UniversiUitsakten in den Staatsarchiven von Marburg und 
Darmstadt, sowie im Universitutsarchiv GieBen die Entstehung der Bild
nissammlungen an beiden Universitaten im 17. Jahrhundert, und wid-
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met dann dem Marburger Universitatsmaler Johaun Peter Engelhard 
einen besonderen Ahschnitt. Als Marburg 1624 an Hessen-Darmstadt 
gefallen, war es Landgraf Georg 11., del' seit 1629 mit besonderem EireI' 
die Herslellung einer Sammlung del' Professorenportriits betrieb, nach
dem ein iihnlicher Auflrag des Landgrafen Moritz an WiJhelm Dilich 
wegcn dessen Zwistigkeiten mil seinem hohen Auftraggeber ni cht liber 
umfangreiche Vorbereitungen hinausgediehen war. Dilichs Handschrift 
wird in del' GieJ3cner Unh'crsiUitsbib_iothek vCl'walllt. 1631 sch uf 
Johannes BaHhasar Becker insgesamt 23 Professo renbildni sse, von denen 
eins verschoJlen zu se in scheinl; sic wurden in del' Bibliothek aurge
hiingt. Die Sammlung machte infolge der N6te des 30jahrigen Kricges 
nur geringe Fol'l schrille und muBle bei dem Rlickfall Marburgs an Hes
sen-Kassel an GieBen zuriickgegeben werden. Bald nach del' Neugrun
dung del' Ma rburger Universilat 1653 entschloB man sich, eine nelle 
Sanunlung anzulegen, und der Kiinstler, del' fur beide Hoch schulen, 
Marburg und GieBen, die fruchtbarste T~ltigkeit enlfallcte, isl Johann 
Peter Engelhard, del' in den Jahren 1659~89 den Grundslock fUr die 
neue Marburger Sammlung schuf. Er stammle aus Biidingen lInd hatte 
in Brabant gclernt; von scinem Lebenslauf ist sehr wenig bekannl. An
fiinglich halle er viclerlei Schwierigkeiten, namentlich mit dem aHen 
UlIive rs itUlsmaler Cornelius Traudt. Erst seit IG59 arbeitet er dallcrnd 
fiir Marburg, zwischendurch aber auch fur GieBen. 38 Gcmillde schuf 
er fur Marburg , darunler das bekannte von Denis Papin, dessen Urheber 
bisher unbckannl war ; den fieif3igcn Aktcnstudien del' Ve rfasscri n g lang 
es, Engelhards Aulorschaft aus einer Okonomats rechnung der Univer
sitnt nachzuweisen fiir das Jahr 1689. Seither h6rt man von dem 
Kunsller nichts mehr; wahrscheinlich ist er bald darauf gestorben. Im 
18. Jahrhundert vermehrte sich die Sammlung nur urn 16 Stuck. Ein 
alphabeti sches Verzeichnis def dargestelllen Prafes.soren weist fur die 
Zeit bis gcgen 1700 insgesamt 90 Portdits auf, von den en 35 si ch in 
Marburg, 50 in GieBen befinden, wahrend 5 verloren gegangen sind. 
AuBerdern enlhiilt das Verzeichnis nach zwei Porlrals aus dem 18. Jahr~ 
hllnder t und eine Kopi e, samtlich in Marburg; das Original der Kopie 
j"t in GieBen. Die verdienslvolle Untersuchllng schlieBt mit eincm 
alphabeti schen Kiinstlerverzeichnis, das 21 Namen nennt. 

Israel. 

87. Moser, Hans Joachirn: Heinrich Schillz . Sein Leben und Werk. 
Kassel: BiircnrciLcr-Verlag, 193G. 8 o. 16 + 648 S. 

Wenn ein Meister del' musikgeschichtlichen Forschung wie Hans 
Joachim Moser sich nach 15jiihrigen Studien cnL.schlief.ll , ZUnl 350,len 
Gcbllrtslagc von lT cinrich Schi.itz ~ nur ein wenig verspiilet - Lcben 
und Werk dieses lange Zu Unrecht vergessenen groBen deut schen Ton
selzers in einer urnfangreichen Monographie darzuslellen, diirfen wir 
schon et was Besonderes erwarten. In der Tat hat uns Mose r mit einem 
Werke beschenkt, das von einer staunenswerten Behe rr schllng des Stof~ 
fes zeugt t1.nd schlechlhin als monumental bezeichnet werden muB, wiir
dig .des groflen Tonkiinstlers, dem es gewidrnet is!. Es gliedert sich in 
z,~:el Hauplteile, de ren ersler del' Darslellung von SchUtz' Lebe n gilt. 
w~h.rend der zweite eine liefgriindige musikali sche Analyse unci stil
knhsche Wlirdigung seinl}r sarntlichen Werke, soweil sie zur Zeit be
kannt geworden sind. enth51t. Als Einleitung gibt Moser einen tlber
blick libe l' die Geschichte der Schiitzforsc11ung, die vor rund 100 Jahren 
1834 mit dem dreibiindigen Werke C. v. Winlerfelds iiber "Johannes 
Gabrieli unci sein Zeitalter" einselzl, um dann zur Zeil des 300. Ge
burtslages d es ]{ornponisten 1885 neuerdings und immer intensiver bis 
Zll~' G:genwart fortgesetzt zu werden, namenllich durch die Briider 
Fnednch lInd Philipp SpUta; diescr hat Schiitz' kiinslleri schen Nachla8 
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in einer 16bandigcn Ausgabe bei Breilkopf und Hiirlel in Leipzig 1885 
bis 1894 herausgegcbcn. Seithel' sind in neuerer Zeit eine ganze Reihe 
yon Einzelausgaben Schiitzscher \Vcrke auch im Biircnreiler-Vcrlag in 
Kassel neugedruckt worden. Viel ist fUr die praktische Pflege Schlitz
seher Musik geschchen. Eine ':illere Schiilzgesellschaft freilich ging 
wieder ein. Seit H)2g hat sich die neue Schiitzgescllschaft unler Lei
tung \'on Mo s er, unlel' rastloser Mitarbe>it von Carl V 0 I t cri c. dcm 
Inhaber des Barenreiter-Verlages, und unter def Schirmherrschaft Sr. 
Kgl. Hoheil des Pr i n zen Phi 1 i P P v 0 n He s s e n die Pflegc des 
Schiitzschcn Nachlasses mit bcslem Erfolg angelegen scin lassen. Dieser 
Nachla(] war verslreut in Dresden, Kopenhagen, Gera, Kassel, Konigs
berg und Breslau. In den erslgenannten drei Bibliotheken sind die 
Werke Schiitz' durch Feuer vernichlet worden, ein wahrhaft unersetz
Iicher Verlust; seither isl die Landesbibliolhek in Kassel die reichste 
Behiiterin Schiitzscher Werke, dank den nahen Beziehungen, die Land
graf Morilz zu dcm Meisler slets unlerhiclL auch Zll del' Zeit, wo die
ser Hi.ngsl in kursiichsische Dienste getreten war. 

SchiHz war 1585 in Kostrilz geboren und siedelte mil seinen Eltern 
sechsjahrig nach WciBenfels Uber, wo sein Vater eincn Gaslhof besaB. 
Hier lernte Landgraf Moritz den Knaben 1598 auf del' Durchreise ken
nen und war von seiner schoncn Sopranslimme so enlziickl, da I.l er e~ 
1599 erreichte, daB der Jun;;e zur Ausbildung auf die Kasselcr Hof
schule, das Collegium Maurilianum, geschickt und in der Hofkapelle 
\'erwendct wurde, wo del' Landgraf seine musikalischen Neigungen in 
jeder Hinsicht fOrderte. Kasset halle eine gute musikalische Uberliefe
rung; \Vir bra lichen nur die Namen Hans Heugel (t 1585), Georg Olto 
(t 1619), Valenlin Geuck und Landgraf Moritz selbst Zll nennen, del" es 
nichl verschmahle, cine groBe Komposilion, die in lalcinische Dislichen 
umgearbeileten Evangciien, liber der del' hochbegabte Geuck eines 
friihen Todes verstorben war, selbst zu Ende Zu fiihren und 1604 zu 
verOffentlichen. Die Kasselcr Einclri.ickc sind enlschcidend geworden 
fur Schiilz ganze fernere Wirksnmkeit. 1608 und 1609 studierle Schillz 
die Rechle zu Mm·but·g, wo er von dem Polyhistor und Philosophen 
Goclenius und den Jurislen Vultejus, Goeddaens, Deichmann, Antoni 
und Matthaeus nachhallig becinfluBl wlIl"de. Dann aber bot ihm der 
Landgraf an, auf seine Kosten bei dem beriihmten Kapellmeister von 
San Murco in Venedig, Giovanni Gabrie1i, weitere musikalische Studien 
zu betreiben. Schiilz nahm freudig an und empfing in del' Lagunen~ 
stadt, wo seit dem NiederHinder Willaert (t 1563) eine groBe Zahl be
deulender Musiker tiitig gewesen waren oder noch waren - genannt 
seien Montc\"erdi uncl Andrca Gabrieli, der Vater Giovannis -, nene 
werlvollste Anregungen. Bald nach Gabrielis Tode (t 1612) kehrle 
Schillz zu kurzem Aufenlhall nach WeiBenfels zuriick, wo er im dor
ligen. collegium musicum Zll Johann Hermann Schein, vielleicht allch 
zu Samuel Scheidl, Bcziehungcn ankniipfle. Er nahm auch voriiber
gehend seine jurislischen Stu(\icn in Leipzig wieder uuf, Unl 1613 die 
eigens fUr ihn geschaffene Slelle eines zwcilen Hoforganisten in Kassel 
anzutrclen. 1614 besuchte er mU seinem fiirstlichen Gonner den Dres
den er Hof, wo Kurfurst Johann Georg ihn sich ZlIr Leilung der musi
kalischen Veranstaltungen anl5J3lich del' Taufe einer sachsischen Prin
zes"in "om Landgrflfcn nusbaL Er kehrte dann nach KasseJ zurtick, 
wurde aber 1615 neuerdings, diesmal anf "ein panr Jahre" nach Dres
den allsgebelen unci trotz ullcr Bemiihungen Landgraf l\forilz' , der ihm 
nach dem Tode seines Kapellmeisters Olto 1619 dessen Nachfolge an
bot, nicht wieder aus dem kursachsischen Dienste enUassen. 1628/29 
ist er noc11maJs in Venedig, 1633-35, 1637 und 1642- 45 in Kopenhagen 
bei Konig Christian IV., 1638-39 in Braunschweig (Wo!fenbiitlel war 
die Wirkungsstatte von Michael Praetorius). Auch ZlI dem musiklieben-
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den Fiirsten und bedeulendcn Regenlen Heinrich Poslumus von Reull 
in Gcra untcrhiell el' nahe Bezichungen. Seinen Altcrssilz nahm er 
zeitwcilig in WeiBenfels, starb ab er in Dresden 1672 87jahrig, nach 
vielen harten Schicksalsschli.igcn. Seine heiBgeliebte Frau haUe er be
fe it s 1625 verlOl·cn, seine beiden Tochtel' unci sein Schwiegersohn, Bul'
gc r111 c.ister Pincker in Leipzig, ,warcn VOI' ihm ins Grab gcsun~ell .. Auch 
)){' rufllch halle Cl' mancllcn !\urnmer und VcrdruB, narnenlhch Iflfolgc 
del' Nole des drciBigjiihrigen Kriegcs: Inter arm a silent musae. Trolz
deill war er hoehgechrt, nur gegen Ende seines langen Lebens fast ver
gessen , obschon er Boch als 80jahriger, als Augen und Ohren bereils 
den Dienst vcrsaglen, bedeuts3me Werke schuf. 

In diesel' Anzeige konnle nul' auf die Kasseler Zeit naher eingegan
gen werden, die ja uns allein angeht, die aber HiI' seinen Lebensgang 
bes limtnend gewol'den ist. In :Mosers Werk moge man die MiUel- und 
Spiilzeit des Meislers na.chlesen, die noch eine Menge fUr sein Kiinster
lum bedeutsamer Ereignisse enthalt. Drei meislerhafle Abschnillc aus 
dem Buche seien abe .. hier noch besondcrs hel'vorgehoben: Die deulsche 
W elt, aIs Schtitz geboren wurde (S. 3 ff.), die deulsche Welt, als Schiilz 
starb (S. 202 ff.). und die musikgeschichtliche Lage bei SchUlzens Auf
treten (S. 211 ff.). Sie sind in ihnr knappen, gedankenreichen Form 
und in ihrem doch erschopfenden Inhalt wahre Muster derarliger UIll
ri sse. - "Ober alles Lob erhaben isl die Ausstattung des Buches mit 
Bildmaterial und zahllosen Notenbeispielen. Besonders schon ist die 
Wiedergabe des ersl kiirzlich gefundencn Olbildcs (vor dem Titclblalt), 
du s den Meister zwei Jahre "or seinem Tode darslellt. Ein echter 
deul scher Meisler, del' nu ch die fremdlandischen Eindrticke in seineI' 
Art umdeutete und verarbeilele, war mit SChLilz dahingegangen. Freuen 
wir uns von ganzem Herzcn dieses vorlrefflichen Buches, fiir das wil' 
dem Verfasser, aber auch dem Verlcger zu gr6Blem Danke verpflich-
let sind. Israel. 

88. K r a m rn, Helmut: Hunderl Jahre Kurhessischer und Kasseler Kunst
verein. Geschichte seiner Ausstellungen. (Kassel: Barenreilerdruck, 1935.) 
72 Seiten. 

Kunst und Wissenschaft haben vom hessischcn Landgrafenhaus a11-
zeit starke und verstiindnisvolle Forderung erfahren, und die meisten 
del' heute noch beslehenden Anstalten und Vereinigungen gehen un
mitle1bar oder mitlelbar auf landesherrliche Griindung Zlu·tick. So k::ll111 
auch del' Kasseler KlInstverein, del' 1935 auf eine hundertjahrige Tiilig
keit zuriickblicken konnte, seine Entslehung lelzlen Endes auf Land
graf Friedrichs II. kiinsllerische Belaligllng zuruckfUhren - waren doch 
seine Griinder MilgJicder des Lehrkorpcrs der 1785 ins Leben gerufe
nen Kunstakademie, und die hier zu Tage gelreLenen Bediirfnisse haben 
das Verlangen nach einer privaten Vereinigung von Kunstfreunden er
w:tr hs('n lasscn, die berufcn sein solite, die Briicken von dcr heimischen 
Zllr allgemeinen Kunst Zll schlagen, die abe .. allch dazu dienen sol1te, 
den hessischen Klinsllern Anregung Hnd Auftriige ZlI verschaffen 

Es ist nicht leichL, das \Virken eines solchen Vercins in ,einem ge
schichtlichen AbdB darzusLcllen. Das miiBle eine Gescl1ichte der llcssi
srhen Kunst iibcrhallpt werden - und dazll ist der Rahmen einer sol
chen Festschrift wieder zu eng. Es ist daller dllrchalls ricl1tig, daB 
Kramm die ihm gestelltc Aufgabe enger umschrieben und im wesent
lichen eine Geschichte der vom Kunslverein veranslalteten Ausstel1un
gen gegeben hat - dabei weist er selbst dar:lUf hin, daB damil nicht 
aHe Gesichtspunkte uncI Verhindungen erschopft werden, die da~ Wir
ken des Vereins und seinen EinfluB auf das hessische Kunslschaffen 
hestimml haben. Diese seine Aufgabe 11ftl del' Verfasser in eben~o 
lebendiger wie griindlicher Darslellung gelOsl, und seine Arbeil mull 
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sich nach zwei Seiten fruchtbringclld auswirken: einmal fur die Male· 
rialsammlung und Vorbereitung einer allgcmcincn hessischen Kunstge
schichte, und zum andern fur den Nachweis, daB del' Kum.lverein im 
erslen Jahrhundert seines Vvirkens. getragen von starker, in den Mit
gliederzahlen zum Ausdruck kommenden Zustimmung alls del' Bevolke
rung seine Aufgabe gut erfilIlt, dabei aber immer dem Gedanken gedient 
hat, daB auch die hessische Kunst nichl Einzelerscheinung ist, sondern 
er5t im Zusammenhang mit dem gesamten dculschen Kunstschaffen 
ihre vone Bedeutung finden kann. Die vorliegende Arbeit wird hof. 
fcnllich nl1l" ein Anfang sein: moge ilu Ergebnis den Verfasscr selbst 
anspornen, sich nun einer kritisch-wiirdigenden Darstellung der hessi
schen Kunst zuzuwenden und damit ene schmerzliche Liicke in unserer 
hcimalluwdlichen Lileratur auszufiillen! Hopf. 

89. Deutsche Kunst llnd Denkmalpflege. Deutscher Kunslverlag, Berlin, 
IIncl Anion S('hro11 & Co., Wien. 11)35, lIefl8. 

In Frankenherg a. d. Eder ist ein schones Fachwerkhaus von 1564 
durch Entfernung von Putz und Verschalung in alter Schonheit wieder 
C'rslnlld('n. Die \Virkung wird aber stark bccintriichligl durch cincn 
besondcrs haBlichen Neubau aus 1914, der neben dem alten Ranse ge-
legen is!. Wo ringer. 

XIV. K ire h e u n d S c h u 1 e. 
90. Wilhelm S ii B m ann gibt in der gut durchgearbeiteten "Festschrift 

wm 50jahrigen Bestehen des staatHchen Wilhelmsgymnasiums" Zll Kas
sel (J936, 95 S.)einen Uberblick iiber die liuBere und innere Geschichte 
dieser Schule, die fur die Vorkriegszeit, den Krieg und die Nachkriegs· 
zeit fesselnde Einblicke in den eigentlichen Schulbetricb, in das Vcr
hliltnis zwischen Lehrern nud Schii1ern sowie der Elternschaft gibt und 
in den Listen der Lehrer, der Gefallenen und der Abilurienlen wed-
voUes Material Zllr Personengeschichte feslhiilt. Hopf. 

X V. H e ere s - u n d K r i e g s g e s chi c h t e. 
91. Wo r i n gel', August: Hessische Heerfilhrer. Kassel, 1936, 24 S. 

Der Verfasser gibt aus seineI' umfassenden Kenntnis del' hessischen 
Militiil'geschichte 50 Lebensskizzen hessischer Heel'- und TruppenfiihreI' 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das Bilchlein ist gedacht und von 
1\. Lulhmer eingefiihl'l als Kalalo~ ZUI' Ausstellung del' Bildnisse del' 
behandelten Manner, die von Sr. Konigl. Hoheit dem Landgrafen Fried* 
rich Carl auf SchloB Cronberg dem hessischen Landesmuseum aus dem 
hessischen SchloB Philippsruhe als dauernde Leihgabe iiberwiesen \yor-
den sind. Hopf. 

92. Dr. Hans H. Web e r: Del' Hessenkrieg. Darmstadt, 1935. Selbstverlag 
des Vcrfassel's. 80 , 214 S. 

Mit Recht weist del' Verfasser darauf hin, daB die Gegensatze zwi
schen den hessischen Hiiusern Kassel und Darmstadt bereits mit dem 
Tode Philipps des GroBmiitigen begannen, hel'vol'gel'ufen durch dessen 
ungliickseJiges Testament. Im Beginn des 17. Jahl'hunderts fiihrte dann 
die Marburger Erbschaft znm off en en Ansbruch des Zwists, wobei die 
eigensinnige Politik des Kasseler Landgrafen Moritz, besonders die Ein
fiihrung del' Verbesserungspunkte, dem Hause Dal'lllsladt wesentliche 
Vorlcile verschaffte. Nachdem Landgraf Wilhclm V. im Verlrauen aui 
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sehwedisehe Hilfe zu den Waffen griff, war Kassel im Feld im Vorleil 
und blieb dies, von kurzer Unterbreehung abgesehen, bis zum Ende 
des Krieges. nieht ztllll wenigsten dank der miliHirisehen Uberlegenheit 
der niederhessischcn Hecrfiihrer. Selbsl die kaiserliche Warrenhilfe 
unter Melander, die kHiglich genug ausficl, konnle Darmsladt kcine 
VnrlE'ilc bringcn, zlllna] die Unenhchlossenhcil und Verzagthcit seines 
}lC'erfiihrers E. A. v. Eberslcin es den Niedcrhessen wesenllich erleich
terlc, im Felde die Oberlcgenheil zu gewinnen. Bei den diplomatischcn 
Verhandlungen scheiterlen die DarmsUidter Bemiihungt!n an der ruhi
gcn Fcsligkeit der Landgriifin Amelia Elisabeth. So konnte Hcssen
Kassel, das bei Begnn des Krieges seinem Gegner fast wehrlos gegen
iibersland, im endlichen Frieden ein giinstiges Ergebnis fiir sich el'
rei ch en. 

Dem Verfasser i~t cs gelungell, aui Gmnd archivalischer Forschung 
und lInter Bcachtung der einschliigigen Lileralur en iibersichlliches llild 
der sonsl oft schwer zu iiberschenden Kampfhandlungen und der cliplo
malischen Verhandlungen zu geben. Seiner Ansieht, daB der ungliick
liehe DarmsUidter T{ommandant von Marhurg, Oberslleutnant Willich. 
fill' die Untatigkeil und Schwiiche seines Hochskommandiercnden 
v. Eherstein habe hiiBcn miissen, kann man durchaus beitreten. Anch 
die Vermutung, daB Amelia Elisabeth ihre tiiehtigen Generale Geyso 
und Rabenhaupt bei Beselzung des Oberkommandos iiberging, weil sie 
eillen Festungskrieg voraussah, fUr den Morlaigne de Potelles die gro
Bcre Erfahrung besa6, leuchtet ein. 

Bemerkl sei, daB der Generalkriegskommissar Schafer (S.40) der 
spHlcre kusseJische Gesnndlc bei dcn FricdE'n!:lYcrhandlungen ZlI Miin
ster unci Osnabriiek Reinhurd Scheffer wal' und daB der Oberstleulnant 
Briihl (S.150) riehtig Engelhard BI'eul hicB. , Woringcr. 

93, S t e f fen, Ingeborg: Die Reiehssladt Dortmund im dreiBigjHhrigen 
Kriege. (Beitrage zur Gesehichle Dorlmunds und der Grafschaft Mark, 
Band 41, 1934.) 

Die Reichsstadt Dortmund war vom 6.2.1632 bis zum 6.10.1636 \'on 
hcs~ischen Truppcn besetzt. Einen Versueh, im Jahre 1633 cinen hes
sischen Zo11 in Dortmund zu erhebcn, wuBle die Stadt auf die Graf
sehaft Mark abzuwiilzen. Der hessisehc General Graf Eberstetn griff 
am 7.1.1641 die Stadl vergeblich an, im folgenden Jahre gelang es 
abeL' den hessischen Truppen wenigstens, eine J{ontribution von der 
Sladt zu erheben. Woringer. 

94. Bee m e I III an s: Der Partisan Lacroix. 
Vereins fiir den Niederrhein, Heft 128.) 

(Annalen des Historischen 

Enthiilt auf Seite 46 fL einen Berieht iiber den im Spatsommer 1693 
gesehehenen, aber miBlungenen Uberfal1 der hessen-kasselisehen Be
satzung del' kIeillen 1iitlichschen Festung Huy dureh den franzosisehen 
Freiseharenfiihrer Lacroix. Woringer. 

95. Z i c k u r s c h, Johannes: Zur Geschichle des Feldzuges in der Cham-
pagne von 1792. (Forschungen zur Brandenburgischen und 'PreuBi-
5ehen Gesehchte, 47. Band, 1. H:1Jfte.) 

Verfasser erwiihnl an \'erschiedenen SteJlen das mit dem preu8ischen 
Heere vereint kiimpfende hessen-kassclische Armeekorps und rligt be
sondE'rs (librigens in tbcl'cinstimmullg mil v. Dilfurth), daB das Pferdc
material def hessischen Artillerie und des hessischen Fuhrwesens nach 
Zahl und Leislungsfiihigkcil ungeniigend gewesen seL Woringer. 
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96. Sol d a 1 i s c h e s F ii h r e r t u m. lIerallsgcgcben von Kurt von 
Priesdorff. Hansealische Verlagsanstalt, Hamburg. 

Oas vom Reichkriegsminister und Oberbefehlshaber del' Wehl'macht 
v. Blombcrg cmpfohlene Werk bringt in zeitlicher Folge die Lebens
liiufe aBer prcullischen Generalc. Untcr diesen bcfinden sich auch eine 
groflere Anzahl von Offizieren, deren mililiirischc Laufbnhn im hcssen
kasseJischen HeC'rc bcgann odeI' die aus Hcssen.Kassel gebiirtig sind. 
Die bisher vorliegenden runf Hcfte bringen an solchen LebensHiufen 
rli('jeni~t'n (olg-ender Gene-rale: Hcinrich Yon rHein, Brl'ftrup Jacohsen 
van Schtirl, Johunn Erhard Ludwig von Geyse, Alexander Hermann 
Graf von Warlensleben, Landgraf Friedrich I. von HCSSCIl, Prinz Georg 
Yon Il('~~('n-!{a..,~('l , Johann Anion Franz Frhr. \"on Butt'nr, Alcxfl.llder 
Graf von D6nhoff, Chrisloph Wilhclm von Kalckstein, Ludwig Graf von 
Wylich und LOIII1l11, Christoph Ernsl von Nassau, Johann Volpcrt 
Frhr. Ricdcsel zu Eisenbach, Karl Ludwig von Spiegel ZUlll Desenberg, 
Landgraf Friedrich n. von Hessen-Kassel. Bcdauerlich ist, daB del' 
Verfasser in den Angaben iiber Landgraf Friedrich H., dem er sonst 
volle Gerechligkcit wiqerfahren WBt, die MillciJung libel' die Vberlas~ 
sung hcssischel' Tt'Uppen an England ZUlll Kampfe in Nordamerika, die 
sich doch wesenllich gegen Frankreich richtete, zu den bekannlen, 
15ngst widerlegten Verunglimpfungen des Landgrafcn benlltzt hat. 

Woringer. 

B. Zcilsehriftcn, JJeimatbHittcr llnd Hcimatkalender. 
Bearbeitct von August Wo r i n gel'. 

Die in Klammern angegebenen Ziffern bedeulen die Seiten, bezw. 
Hcrte, wo del' betr. AufsaLz abgedruckt ist. Bci AlIfsiilzen mit einer 
odeI' mehl'cren Fortsetzungen isl nul' der Ort dcs ersten Vorkoll1mens 
angegeben. 

97. K ass e 1 e r Po s L. Vcrlag del' Kasseler Post in Kassel. 
1. 7. 1934 bis 31. 12. 1934. - G. O. K., Del' Riesenstein bei GroOen

rilte. (187.) - Scheller, Karl Lotzc, ein hessischer l\falcr. 1191.) 
Hyltenberg, Del' Erfinder des Fernsprechers, PhiJipp Heis. 198.) 
Schellt'r, Die .MlillcJ's. (Malerfamilic.) l20U.) - Menlzei, Das lll'rz des 
Sch6ncs Waldeckcr Land. (198.) - V61kcr, Karl Engelhard zum Ge
denkCII. (198.) - Schellcr, Mord- und Halsgericht um Juliane. Schat
len jjbcr Landgraf Moritz. (203.) - Haede, Aus alten Zeitungsbiinden. 
Kurhessen vor 50 Jahrcn. (205.) - Kasscl orlebt den l{l'iegsbeginn. 
(1914.) (208.) - Ausmarsch kurhessischcr Regimenter. (HH4. ) (209.) -
S('heller, Die Miilll·J'~. (Malerfalllilie. ) (20U. l - ~1l'nlzl'l , Das Herz des 
Hcssenlandes. (G udensberg.) (212.) - Jordan, Vorgeschichlliche Funde 
bei HarJcshausen. (210.) - von J-Hilsen, Del' Feldzus del' ·13. 1nL-Bri
gade. (212.) - Felt, JubiliiUll1 im Staatstheater. (2:33.) - MUller-Rover, 
Die fdtestcn Mitglieder des Staatstheatcrs. (233.) - Hcidelbach, 100 
Jahre lIcssischer Geschichtsverein. (238.) - Von del' Heimat Will Va
lerJand. (100-Jahr-Feier des Hessischen Gcschichtsvcreins.) (210.) 
F. \V., ]{Ieinkrieg im Westen. Das Dragoner-Regt. 5 im AufkHirungs
dienst im August 1914. (239.) - Hopf, Zur Hundert-Jahr-Feier des 
~ereins HiI' Hessische Geschichte und Landeskunde. (240.) - J. S., Hes
slschc So)dalen in aller Welt. (240.) - Israel, Die territoriale Entwick
hmg Kurhcssens. (24-0.) - Woringer, Die stille Arbcit des (Geschichls-) 
vereins. (240. ) - Slraub, "Wenn del' Ncid brcnnt wie das Feller." 
I-Iausinschriften allS del' Marburger Gegcnd. (247.) - W. J., Nelle vor-




