
Li t era tu!'. 

l'auI W chl ol" (ShltlbiHrchivar ill Wl'tzlur), Del' [{heingall. 
Wanderung durch seine neschichtf', \\'iosLadcll, Staadt, I!JJ3. 
2!!9 S. 4,50 ,/1. 

EirlL' 
XII , 

Nicht nul' weil die Geschichte des RhcingaLLs cin gutcs Stiick 
crzstiftisch Jllainzischcr Geschichtc enthiilt, die' uns so eng- bcrilhrt , 
habe jeh mich ('iller km'zen WUrdigung dicses trefflichen Buches in 
lInserer Zeitschrifl nicht entziehen wol1on, {,8 kann \'or allclll vorbild
lieh wirken fiil' eine higto risch-geographische Schilderung Kurhesscns, 
die uns hochst erwiinscht sein wilrdC'. Die \'oraussetzungen fHr ein{' 
umfass{'nde Bf'handlung des Stoffs: intimc Kcnntnis der Ortlichkeit noucn 
voller Beherrschung del' Obcrlieferung auch in ihren nur archivalischcn 
Bcstandteilcn unt! wcite Splllll1Ung des ll1lrt'rsses fanden sich lJei delll 
friiher Wiesbudener Archivar zusllmmell, lInd freudig jst cs zu bcgriifJrtl, 
dn/3 er d.ic Darstclluug, die er als solchct' HJ02 fUr ein groBeres "o111 
l{rcisausschuB des Hheingaukreiscs henwsgcgcuenes Werk liefcrte, Uln~ 
gestaltet, berichtigt, auch verkiirzt in schmucker Erscheinung nun einem 
gri::iBeren Lescrlueise zugUnglich gemacht hat. Es ist zwcifellos viclcn, 
die nicht Bewohner dicses gesegneten Erdenwinkels sind, VOIl Wert, 
von einem kllndigen l'lann in schi::iner Fassung belehrt zu werden, wie 
hier seit den Zeiten Dttos 11., der 983 dUl'ch eine groBartige Schenkllng 
den Rheingau vollends dam El'zstift iiberantwol'tete, mit einem zu
samrnenhangendcn Gebiet, das dlll'ch die schunsten Weinberge und 
dnrch die UmladesWtte Bingen filr die Schiffahrt des Obel'- unci Niedcr
r!leins Iwhen Ertrag schuf, del' Grund gclcgt war .fUr die Territorial
herrschaft des ersten geistlichell Fllrsten Dcutschlands, wie diese !lach 
mancherlei Kampfen zwischen den Rhcingrafen unci den El'zbischofen 
unter El'zbischof Werner \'on Eppenste in 1281 sich endgiltig gestaltcte, 
wie der Rheing,tu , in dem die bliuerliche Hevulkerung die rittcrschaft
liche an Zahl wcit iiberwog und ihren vollen I'echtlichen EinRu6 be
hielt, dauernd ein ganzes bleibt, wie auf Landtagen das Recht des 
Lancles festgestellt winl, 1324 dllS beriihmte Landesweistmll , 1643 del" 
Hheingauer Landbrauch. Weiterhin ha ben die gro6e bauerlichc Rcvo· 
lution und die groJ3cn Kricge des 17 .. JJL'S ill eigentumJicherweise die 
Entwickelung des Landes beeinRufit; es ist aber doch immcr, allch im 
ID. , lcider nul' skizzC'nhaft behandeHen Jh . in erster J~illie ein Land 
zahlreicher kleiner Wpinbancrn geblielJen. Nebcn del' poiitischen, wirt· 
schllftsgeschichtlichen llud rcchtshistorischen Scite der Aufgabe - ich 
vCfwcise auf die uberalls rciche Hesl1l'cclllUlg des Buchs VOll Ernst 
Heymanll in del' Zeitschr. del' Sltvignystiftung f. Rechtsgesch. 35. Bd. 
Germ. Abt. 1914 S. 51:-3-19 - kommt, wie sich nach friiheren Arbeiten 
des rerfasscrs \'011 sc lbst versteht, auch die geistige Kl1ltur ZlI \'oller 
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Cieltung, illl 12. lInd Ht Jh. stand das 1135 gegriindetc Zisterzienser
kloster Eb<'rhach an der SpitzC', aus spiitcrer Zeit sei die Personlich
hitsschilderung Rudolfs von Rlidesheim, der 1482 tlchtzigjiihrig ,lis 
Fiirstbischof von Breslau starb, hervorgehoben - der reiche Inhalt des 
Huches, del' si ch nur cben lIndeuten laBt, ware fiir die Forsrhung leichter 
<luszlIschtipfen, wcnn H. nieht auf jede Yerwcisung verzichtct hiitte, 
wenn er ein Namensverzcichnis und einc rnodernen Anspriichen ge
niigende Karte beigegeben hatte. Abcr Ruch so ist das Buch eine seh .. 
willkommrllc Bercicherung lInserer historischen Literatur. 

Marburg. K . Wenck. 

Wilh elm 8cll oof, Dr" n i e S ch w li 1111 er Mu n dart. Ein Bcitrag zur 
hcssischen Mundartenforschung. Hallc a. d. S. (ferla.g: der Buch
handlung des Waisenhnlls('s) 1914. DJ S. 2AO .lit. Sonderdruck aus 
de!' Zeitschrift fUr Deutsche 1tlundarten 1913 Ifeft 1 rr. 

Dir Teilpublikationcn :tllS der Zeitschrift f. dtsch. Mda:t. WL3, 
70 IT. , UI; fI. , 196 H. (vgl. die Besprechung Zeitschr. 17, 426 f. ) sind 
in der llulllllrhr erschienenell Gesamtpublikation !loch um di(' Fie xi on s
I c h re \,rrmehrt wordcn. Sic bchandelt das SubstantivulII von S. 66 bis 
80, das Adj('ctivulll VOIl S. 80- 84, die Zahlwurter S. 85, die Flirwurter 
\'on S. 8H- nL. Beziiglich del' Yerbalflexioll verweist \' erf. auf seine 
Abhcwdlungen in der 7.eitschrift Wr hochdeutsche Mundartr ll WOo , 
S. 246- 2fJl. Sprachllrobell von S. V1 - !)J beschlieBell das Werk , das 
eine erkl('ckliche BereieherulIg unserer hcssisrhen Dialcktforschung dar
steUt. l'ngcnal1igkeiten meist untergcordneterer Art , aul die ieh hier 
nicht eingehen kann. heeintrlichtig('n die Arheit wciter nicht, wenn man 
hrdellkt, daB Schoof die Mundalt nicht van Jl1gend auf gesl>rochen hat. 
Erstuunlich ist die Reichhaltigkeit der Belcge Ulld trefflich die gesamte 
Anordnung. 

Mm·bury. Hans J l. Corell. 

Sfril}l)cl, Ka rl , Dr. Rcchtsunwalt in l{assel. Die Wiihrschaft s 
und Jlypothckenbiicher Kurhessens , zugleich cin Bei
trag zur Hechtsgr s chichte des Katastcrs. l:;\'r.24 der 
Arbeitcn zum I1andels- , Gewerbe- und Landwirtschaftsrccht, hemusg. 
vo n Geh.-H. Prof. Dr. E. lI l"ymann , Berlin.} Marburg, E1wert 1914, 
XXVII H. 335 S. lO .It. 

Wiihrend die nellcre rechtsgeschichtliche Forschung sich insbe· 
sonderc der Geschichte des smdtischcn Grundbuchwesens zllwandte, ist 
Strippels von Geh.-R. Heym<lnn angel'egtes Buch viel umfassender. Es 
behandelt in dankenswerter \reise einmul die Gcschichte des Grund
buchwesens eines ganzen Landes, llamJich der ehemaligenLandgrafschaft 
und des spliteren Kurfiirstentums 11 e s s e n - K u. s s el , dann bringt cs 
aher auch eillc Spezialuntersuchung iiber das \\'ahrschafts· und Hypo
thekenwesen eines hauptsiichlich landwirtschaftlichen Amtsgerichtsbezirks 
(Bischhallscn) S. 243- 200. 

FOr den lIistoriker b('sonders bemerkenswert ist das KapiteJ iiber 
das Siegelwcsen in Hcss(,11 (S. L3 H. ), die Beamtensiegclung und KOII
firmatio n (S. 15 H.). Ferner skizziert Vcrf. die Geschichtc des hcssi
sc hen Not.lriats (S. 28 3l). \'o m rechtshistorischen Stalldpunkte ails 
hctrachtct verdicnt uuch das iiber die Zeit v 0 r del' Kontraktellordnung 
(\1or 1732) Ausgefiihrte hervorgehobell zu werden. Die Geriehtsordnullg 
Wilhelm ilL flir Oberhessen crwahnt d"1S Gerichtsbuch als eioe Urkllode 
(iber g e r i c h t I i c h e Akte und zuglcich iiber solche der f r r i will i g e n 
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GcrichLsbarkeit (So 33, 34). Wic in gcwisscn Tei!on Sliddclltsch. 
lands so hat <lllch in lIessen·Kassel das Gerichtsuuch den Charakter 
eiues Ges,tmtbuches, Eillc Spezialisierullg del' BlwhfOhrung ist ill 
lI essen-Kassel bis zur l\1itte des 16. Jahrhunderts nach Strippcls Yer
m II tu n g nicht erfolgt (8. 37). Die Einhihrung von Sonderbilchern in 
Hesscn glu.ubt, Velf. auJ die Gcrichtsordnung del' Grafschafl 801ms zu
riickftihren ZlI milssen (S. 38). Dart wird z\Vischen Gerichtsbuch, ent
haltend die Gerichtshandlungen nnd I(ontraktbllch octer Schoffcnbuch 
unterschiedcn. lliermit in Zusammenhang brillgt Str. das Versatzbuch 
der Stadt AlIelldorf, dessen Anlegung als Sonderbuch dUfCh ausdriick. 
lich~ landesherrlic11c Anordnung vom Jahre 1577 anbefohlen wurde. 
Aber ein Reweis fUr diese Bceinfiussung 11lufite doch sta.rker fundumentierL 
werden. Bcsonderes Interesse verdienen die von Str. im Auszuge ver
offentlicbten Stellen aus dem Allclldorfcr Buche, illsbesondcre eine il1tere 
Satzung alls dem Jahre 1604: (S. 43). SWrend und den Loser l.wfhaltend 
wirkt die Nichtbeobachtung der fOr die Edition van Urkundcn goltenden 
Grundsii.tze. 

Uber die durch die Kontraktenordnung v. J. 1"732 getroffene Neu
regelullg dcs Grundbuchwesens , so die grundlegende Anordnung gc
richtlich gefi.ihrter und prinzipiell gerichtlichen Zweckcn dicnendcr 
RUcheI' fill' das gauze 1 .. and (S. 64 ff), iiber das Pub.lizitiUsprinzip, 
we1chcs diose DUcher beherrschte (S. 74), clas Verhaltllis von Kataster 
und Wirtschaftsbuch llncl a. m. kann ieh micl1 im Rahmen dieser Zl:lit
schrift. nicht verbreiten. Str. bringt vieles, was auch jetzt noch fUr den 
hessischen Juristen von Hedeutung ist, uelln die hessisehen Wahrschafts
und Hypothekenbiicher in ihrer seit dem Jahro 1822 gebnUlchten Form 
werden auch heute vom hessischen Grundbuchrichter tagUi.glich 
benotigt (8. 237, 238). 

Bcsonders hervorhebell mochte ich noch die Spezialuntcr
suchung libel' die Gnmdbiichcr des Amtsbezirks Rischhausen, wo del" 
Verf. in verdienstvoUer Weise die Entwicklllng vom illtesten Buch 
(1'l31-1764) bis Zllm Dreiblichersystem (1801- 1807) schildert (8 .252 If. ). 
Interesse verd.ienen auch die vom Verf. gebrachten Allszlige aus dem 
liJtesten Buche (1731-1764), aus welchen hervorgeht, daB die altere 
Satzung mit Gewere des GHiubigers am versetzten Grandstlicke - "Ge
brauch und Nutzang" oder "unter seinem PHug" heiBt es in dem Ruche 
- noch im 18. J hdt. iiberwogea hat (S. 254). 

Lausanne. K. Half. 

Waldeck er Chronike n. Bearbeitet von Paul JUrges, Albert LeiU, 
Wilhelm Dersch, .Marburg 1914. N. G. Elwertsche Verlagsbuch
handl11ng (K..."x"",\VII, 385 S.) (Veroffentlichungen der Historischen KOI1l
mission fUr Hessen und Waldeck VII, 2. Chroniken VO I1 lLessen und 
Waldeck. Zweiter Band.) 16 ,;ft, geb. 18 ,;ft. 

Endl ich hat die rHistorische Kommission fUr Hessen und 'Val
deck" du.rch die Tat bewlesen, daB sic auch fUr Waldeck da ist. Jahr 
auI Jahr haben wir darallf gewartet, aber es mu.B aacit sofort hinzu
gefiigt werden, da.B diese erste Gabe fUr uns ehenso reichhl.lltig wie 
wertvoU ist. Drei Chroniken, auf die in neuerer Zeit jch in meiner 
Waldeckischen ' Reformationsgeschichte wiedcr l1ingewiesc I1 habe, er
scheinen in mustergiiltigem Gewande. Voran steht das Geschichtswerk 
des Corbachers Konrad KJUppel, dessen Widmung auf den 1. Juli 
1533 daticrt ist. Die ALlsgabe hat Bibliothekar Dr. Jiirges in Wies
baden i.ibernommen und in mimevo1Jer Arbeit zu einem Mcistersttick 
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modcl'Jlcr ]~ditionswci~c gcstaitct. Gallz abgcschcn VOIl def Herstcllung 
cincs gUlCH 'Textcs, ist Cl' dum Leben des YClfassers, den Quellcn, VOI'
gllugon und Personcll bis in allo Einzelheiten hinein u<LChgegallgen. Die 
Icinstcll Verzweigungen des BUchleins mit Vergangenheit !.llld Gegcn
wart worelen bloBge]egt. An mal1cheu Pllnkten steigen allerdings Zweifel 
<UU, ob (liese auBergewohnlichc Aufwendung von Arbeit und Scharfsinn 
hier notig war. Zugleich mit del' Chronik ist eine kleillc von KIUppel 
angclegte Briefsammlung gedruckt. Zieht Illall alles ab, was 1(1. von 
NichtwalcleckiscllOm bringt, so blcibt nicht ,tllzuviel i.ibrig, aber dieses 
wenige ist immerhin wichtig. Allerdings mochte ieb vermllten, daB dcm 
Verfasser anch hierfUr eine nieht mehr naehweisbare altere Chrollik 
vorlag. Dahin weist sellon seine ganze Arbeitsweise. S. XLV gibt JUrges 
eine \'ortreffliehe Charakteristik dieses echten Typus eines deutsehen 
Humanist-en mittlerer Qualitiit. Mich als Kirehenhisto1'iker hat es 110eh 
besonde~'s interessiert, seineI' Stellung zur Heformation nachzugehen. 
Jeh hoffe, bald anderswo darliber zu beriehten. 

Die "Denkwlirdigen des Jonas Trygophorns:' 1460 bis 
1563, das zweite Stnck dieses BUlHles, sind ein weit dankbarerer Storr. 
Die Personen treten deutlicher hervor, gro(3e und kleine Vorgling;e del' 
Hcforl1lation spiegeln sicIl wieder und der Verfasser steht zu den Dingen 
zwar nicht als Historiker, ab er a'ls ein lebendiger Heriehterstattcr und 
stark interessierter Zeitgenosse im engeren und im weiteren Sin ne. Die 
A usgabe und ErHiuterung diesel' in maneher Beziehung \'iel wiehtigeren 
waldeekisehen GeschLchtsquelle lag in del' Hand von Professor Lej(3 in 
Wiesbaden, dessen grUndliehen, zuverHissigen und I.wf einem weitgc
spannten Wissen beruhenden Veroffentliehllngen die waldeckische Ge
sehiehtsforschung uuBerordentliehe J"orderung verdankt. Nur eine nicht 
nur mit den groBen, sondern aueh mit den kleinen und kleinsten Dingen 
del' waldeekisehen Gesehichte vertraLlte Personlichkeit, wie er, war in 
del'Lage, diese Denkwilrdigkeiten in ihrem gal'lzen Tllhalte zu entfaltcn 
und fruchtbar zu maehen. lch denke dabei besonders an die darin 
ben ann ten Personen, die del' Herausgeber dLll'ch erganzende Ausfilh
rungen in vielen FiUlen uns erst greifbar gestaltet. Nur bedauere ich 
einzelne Auslassnngen, z. B. del' eingefloehtenen Gebete des Verfassers, 
die sic doeh seine religiose Eigenart ausp1'iigen, vor aHem aber des be
deutnngsvollen Testaments seines Vaters, des waldeckischen Reforma
tors Johann Hefentreger. Denn mit dem Hinweis darauf, da/3 es von 
mi.r bereits anderswo ver6ffentlieht sei, ist die Sache rucht abgetau. 
leh vermute, daB T~ei13 hier einem hoheren 'Yillen sieh hat fligen miissen, 
aber diesel' h6he1'e WiUe hat nicht das Riehtige getroffen. 

Auf ein engeres Gebiet bezieht sieh die von Archival' Dr. Dersch 
in Posen herausgegebene Fleehtdorfer Chronik (Cataloglls ab
batLml monasterii beat. virgo -"Iuriae in Flechdorpp), mit der ein.ige wei
tere QueIlen znr Geschiehte dieses Klosters (n. a. Wirtschaftiiches, 
DllrehfOhrnng der Bursfelder Reform, Inventllr v. J. 154G) verbunden 
sind. Als Verfasser des Catalogns ist dnreh den Herausgeber dcr Prior 
Libol'ius, gestorben wahrscheinlieh Winter 1532/33, sicher ermittelt. Aueh 
diese Arbeit verdient dank bare Anerkennung, und wir mochten wlin
sehen, daB ihr in nieht zu ferner Zeit die in Aussieht gestellte allS
filhrliehe Darstellung der Klostergesc;hichte folgen werde, Nur nebenbei 
sei ausgesproehen , daB von den Saeherliillterungen zum Inventar v. J. 
1546 nicht wenige zu beanstanden sind. 

Fill' gnte uud ausililll'lichc Register haben aJle drei Herausgeber 
Sorge getragen. Kurzum, wjr Waldccker haben aIle Ursache, ih11en 

, 



~20 

und del' KOlllllli ssion dankbar ZlI sci n, nnll jeh Iwzweifl(' <luch nicht, 
daB (hts bei tillS zicmlich l'rmattete Interesse an den Ziclen Hili! an 
dor THtigkcit der KOlllmissioJl durch diose Gnhe wieder angeregt wCfden 
win!. Nur hiitte lIlan tins den Schmerz ersparcn 5011011, den Band als 
.. Waldecker (shltt \\'aldeckische) Chroniken'" zitiC'rell Zll miissen, 
Ulll so mehr, da doch gleich das erstc SHick richtig als \\' a I d c c k is c It (' 
Chronik ei llgcfli h rt ist. So sind wir CS in de .. Tat gewohnt. 

G-rei/swald. Victor Schultze. 

Ur. Ernst Schmidf , Dlls Ka s tell Friedberg. (55S. mit5Tafelll 
lInd eiller Kartcnbeilage): Sonderabdruck aus dem Werkc: Der Obergerm. 
= Hact. Li mes des H:ijmerrC'ich('s im Auftragc der Reic h s~ L illleskolll
mission herausgegcben lInter ?llitwirkung \'on Friedrich Leonhanl. \'on 
Ernst Fabricius. lIeidelberg, \ ' erlag \'on Otto Pettl'rs . HI13. 10 .It. 

Das Homerkastell Friedberg war in der Ilordostlichell Aus· 
buchtung des Limes, im MitteJpunkt d('s h ier vom Limes umsch lossenen 
Gebietes del' Wetterau , auf der Anhohe angelegt wordell , die noch hcute , 
der Stadt im Norden \'orgeiagert, die sog. Burg trtigt. Einige Funde 
beweisen, wie der "erfasser des \'orliegenden Buchs S. 2'2 f. zt'igt, daB 
die Romer diese Allhohe bereits ill :lugusteischer Zeit besetzt hatten , 
unci es steht daher welligstens nichts im Wege, die .\ngabe des 'l'aeitus 
(Allnaien 1,56) Ober die VOIl Gennanicus super vestigia paterni 
Jl r ae s i d i i in III 0 11 te Tall n 0 gegrUndrte Befestigung allf das 1\astell 
vo n Friedberg zu beziehen. Die Ausgrabullgen scheine ll da ll n zu cr· 
gebell (Schmidt ebd. 2tl), daB der Felsen eille Zeit hlllg verla ssell 
und erst unter den Kai!'ern der Dynastic der Flavier wieder brsetzt 
wlIrde. Und zwar fiihren die dort gefundenen Ziegelstcmpel darauf, daB 
ihrc II tluptbesatzung \'on der cohors ~ Vla\'ia Damascellorurn milliaria 
gehildet wurde , der I(ohorte dcr Damascener Schiitzen. die mindestens 
zum Teil aus Orientalen hestand und noch im dritten Jahrhundert ihr 
Standquartier in Friedberg hatte. An die Festung schloB sich genau 
wie heute im Silden einc biirgcrliche Niederlassung an , die zur Zeit 
ihrer groBten AlIsdehnung der mittelalterlichen Rtadt an Umfang min· 
destens gleichkam (Schmidt 8), C"nter den allsgegrabcllen Gebliuden 
nimmt das Interesse vor aJlem in Allspruch das von Sehmidt 10 H. 
besprochcne 1\1 i th ra.e u m, eius der typischen I lei l igtHmer des l\Iithras, 
wie sic si ch zahlreich in den an den Grcnzcn gelegenen Niederlassungen 
des von dell Romern besetzten Gebiets Germ<tnieus fiuden. Schmidt 
gibt einen schr sorgfaJtigen Bericht iibcr die Ausgrabungen, auch !iber 
StraBell un d Siedelungen del' Umgegend , libel' die Geschichtc des Kastells 
und des fiells lInd z1.thlt von den Einzeifllndell die iihere Sigillata 
(S. 28-36) und die Ziegclstcmpel der hier shltiollierten 1'ruppen, Le· 
gionen und Kohorten (S. S6 ,50) auf. 

},(arburg i. ll. llermann Jacobsolm. 

Wllhe lm Wug ll e r, Lie. theo!. Pfarrcr in Ottrau, Ge sc hiehte von 
Ottrau und K l ein.J{oppersh'lll s en. Ottrau HH4. Itn Selbst
\'erlag des ferfassers. 207 RS. k lein 8°. Gedruekt in del" Hochlschen 
llllchdruckcrei (W. Bachstedt) in HC'rsfcld. 

Dieses BiichJcill eines Schw1.tlmer Pfarrers, von dem wir vor 
Jahrcn einen verdienstliehen .r\ufsatz zur hessischcn Kirchengeschi('hte 
zu besprechcll hatten (Ztschr. 40 [ W07] S. 380), chrt scinen Yerfasser 
durch die entschiedelle Hezeugung gesehichtlichen Sinncs, dell die mlihe· 
\'olle Beschaffung ciu(>s ansehnliehen gedrucktell und Ilumentlich ullge· 
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drucktcn Quellenstoffes ,LUS dem Marburger Archiv bcklmdet, und zwei-
fcJlos bringt cs dem Leser, auch dcm Forschcr so munches willkom
mono '.I'u.tsachentnatcrial zLlr Konntnis. Geschichtsfrcundc begrOBen cs 
viel lcichL nicht ungern, daf.\ die g-eschicht]jchc Erzahlung mchr als ein 
halbes dutzcndmal £lurch eigenc Dichtungen dps Verfassers ullterbrochen 
\Vird , in dencn er die Phuntasie weiter spinnen HilH, wo die Forschung 
/loch versngt. Del' Fl.lchmi.lllll wird aUerdings sich dadurch gereizt 
fiihJrll , ZIl prlifen, ob nicht die Phantasie auch d.t in Wirksamkcit tritt, 
wo in den Spuren streng wissrllschaftlicher Forschung Ergebnisse ZII 

crzielen waren, er wil'd sich wuudern, daB W. drciBig Seiten del' Urzeit 
und dem fri.iheren l1ittelaltcr widmell konntc, wiihrcnd er S. 91 bc
kennen muJ3, daB wir <\ul den festen Boden urkundlich bezellgter Tnt
sachen erst im 13. Jh. gelangen. Der Fachmanll wird in den "52 An
merkungen" S. 203- 206 die neuere Geschichtsliteratur - i.Lllgemeine 
lInd hessische - del" letztcn Jahrzehnte \'cl"hUltnismallig wenig ver
treten fillden. Es hiHte sich z. B. fur die Besiedluugsgesch;chte von 
Ottrau fruchtbar gestalten lassen , weull er sich die Ausfuhrwlgen Ed. 
Schroders iiber die gefalschto Urkullde Karls d. Gr. uber Ottrall (mit 
dom DatulII 31. Aug. 78:2, jetzt in ~Ion. Germ. hist. Oiplom. Karolinor. 
I (WOG) p. 328 zu benutzell = Wenck H bJ S. l2 Nr. 9 u. Ill, S. l5 
Nr. 14) Zll eigen gemacht htitte. W. beDutztc cinen AuIsatz von Th. 
Haas, Markbeschreibung del' I\irche Zll Schlitz in Fllldaer Gesch.-Bl. 11 
(1912), del' ihm S. 116 f. dell lnhalt VOll Schrodcrs Erorterullgen mit 
gcnaucm lIinweis nahelegtC', aber er unterlieB es, dessen "Urkunden
studien eines Gennanistcn" in den Mitteilungcn des Instituts fi.jr aste r· 
reieh. Geschiehtsforschung 20 (18!)U) nachzugehen , soweuig die beiden 
Auffiilt.ze S. 3({O- 76 .. Znr Uberliefen1l1g und Kritik des Breviarillm S. 
Lulli" und S. 376- 81 "l Icrsfeldensia. minora" (das. S. 876 libel' die 
Ottrau uctr. UrkundenfiiJsehung) von irgend eillcm, der mit dem lllteren 
Hersfeld zu tun hat, libersehen werden durIeD. Iliitte er es getan, dann 
wiifUll die Erorterungen auf S. 204 ganz andcrs ausgefallen. - NebcH 
dem 'fitclblatt erhalten wir nach einer gutcu photographischen Auf
nahme eille Abbildung des Grabll1als Otto Hciwig Schleiers, t 1604, 
dcs eben dmch dies Orabmal bekanntesten VOIl alien ritterlichcn Ge
waJthllbel"ll, die je libel" Ottnlll geboten. Es beAndet sich in del' dor
tigen I(irche. Wagner berichtet Uber ihn IHlch den Marburger Akten 
llnd nach deu Erziihlungeu dcr Sage. 

Marburg. K. WCllck. 

T.: rkundellbuch des Klo:-.tHJ' l-'ulda. L Baud, 1. Hiilfte (die Zeit des 
Abts Slurmi) bearbcitct VOII Edmund E. Stc lIgc l \ VeroffentJicllllngcn 
dcr lIistorischen Kommission fOr Hessen lInd Walcleck X, 1, 1), .Mar
burg, i':. tL Elwert l!)U~. HQ. 202 S. Preis 7.50 .it. 

Wellll ie eill Urkutldcnbuch einem dringenden BedUrfnis abge
holfcn h,Lt, so das vorlicgende. In den weitcsten Kreisen del' Ge
schichtsforscher und Gcschichtsfreunde wird scin Erscheinen freudigst 
begriiJ3t. Die Bedeutung des mittelalterlichen, "or allcm des karoliugischcu 
F'lllda. fiir die politische, wirtschaftliche und gcistige Entwicklwlg, HiI' 
die .Profan· unci Kirchengeschichte Deutschlands, namentIich aber ][e5-
sens, scin ,tlIsg-edehnter Grundbesitz in Hessen und Thiiringell , in Fntll
ken, in Schwa ben und anderwiirts riicken das Urkundenbuch des Klo
sters in cine Heihe mit den wichtigsten UrkundclIsult1mlungen Drutsch
lands, Hir unsere hcssische lIeillliLt aber zweifcllos all die crste Stellc 
i h rer frli h III ittelalterl ithell t)uelleuvcl"offent lie h 11 ngclI il berhauJlL 
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Wer je einmal die seitherigen Ausgabcll der Fuldaer Urkunden 
zu geschichtlichen oder sprRchlichen Forschullgcn benlltzen llluBte, weiLl 
eill Lied davoll Zll singen, wie unsichcr fast liberal! der Gnmd W,lI' , 

auf den man haute. Die Unzm'crli:i.ssigkeit de.- 'fexte, die fal se hen Lc
s ungen der Orts- lIIal PersonclUJamcn, die Willkiir in del' Auswahl lllld 
EinordllLllIg, die vicleo falsch oder 1I1l1.llreich(,lld odel" gat' nicht datiertcll 
UrkulIdcn, die ScliwiprigkPiL so muncher Ortsbestimmullg, vor aUel1l 
aher die UngcwiBhcit darLibcr, ob man es mit cioom eclllell. gefiUschtcn 
ode .. venlllcchteten Stucke zu tun haUe: all dns und zllhlrciche kJeinere 
Mangel diesel' Ausgaben machten ihre llenutzung ZLl oiner milhseligell , 
unerfreulichen und nur Zll oft ergebuislosen Arbeit. 

DcI' in den vierziger Jahren des vorigcn Jahrhunderts von dem vcr
dicnten Direktor desF'uldaer Gymnasi ums E. F. J. Dronkc verunstaltctc 
Abdruck del' Traditiones Fuldellses und seine Ausgabe des Codex diplo
maticus Fuldensis bcd~LLtetell den schlcchten lIud entstellten Texten del' 
friiheren Ausgaben eines J. F. Schanrwt, eines J. Pislorius u. a. gegen
Uber einen entschiedenen Fortschritt, steiJten im librigen aber eben 
<lllch nichts weiter Jar, als cinen Abdruck der wcnigen !loch VOI'

hlllldenen Hlteren Fuldcr Urkundeu unci der zahlreichcll Kopialbucher. 
Eine kritische Sichtung ltn(l Bearbcitllng des l\Jaterials stand uoch aus. 
Echtes uno Unechtcs und Venmcchtetes wl.lrcn noch nicht allsreichellll 
geschieden. Die chronologischen und topographischcn Bestimmullgen 
Ia.gon allch weiterhin noch im Argen.lnzwischen wllchs die Literatul" 
Ober die FlIldaer Urkllnden, zlI sanunenfasscnde wie Spezinllllltersuchullgen 
iiher einzelnc Urkunden uud Urkundengruppen, VOIl Jahr ZlI Jahr ulHl 
kOllnte schlieBlich k,mm mehr libersehen werden. 

Da war es ein allerscits frcudig bcgriUHer EntschluB, oer die 
18D7 begriiutlete llistorischc Kommission fUr Hcssen und Waldeck die 
nelle AlIsgabe eines Cod (IX diplomaticus FlIldensis ;'\lIf ihren Arbeits
plan und zwur an erster Stelle setzeu licB. \ron alien Aufgaben , die 
sic untel'llchmen kOllllte, w;.tr diese unbeslritten die dringendste unll 
lohnendstc , aber an ch die schwierigste. Es gelang dcr Kommission 
dafiir auch gleich den richtigen Manu ZlI finden. Professor Micha.el 
TangI, der damals gerade von Wien nach ~Jarburg berllfen worden 
war, ein Schtiler 'l'heodors von Sickel, del' Freund EngeIbcrt Mtihl
bachers , seil1 :Mitarbeiter an der Allsgl.lbe del' Karolingerdiplome, war 
wie kein anderer dazu befahigt, die schwcre Aufga.bc zu losen. In 
mehrjiihriger Arbeit bat Tangl das Material gesammelt und gesichtct 
lInd einzelllc kritische Fragen erfirtcrt. Seine Berufung nach Berlin 
und die Aufgabell des neucn Amtes haben ihll gehindert, die liber
nommene Ausgabe weiterzuflihren. Die lIistorische Kommission legte 
sie jetzt in die Hilnde des damaligen Privatdozenten und jetzigen a. o. 
Professors del' mittelalterlichen und ncueren Geschichte an del' Univer
sitat itrarl.mrg DJ". Edmnnd E. Stengel. Das vorliegende erste Heft des 
Urkulldenbuchs beweist, daB sie eine ghickliche \\'ahl getroffen hat. 
Es stellt cin Muster deutschen GelehrtenHeiBes und deutscher Griind
lichkcit dar. Man kann die Kommission und ihrell Benuftragtcn Zll 
dcm Gelcistetel1 aufrichtig !Jcgliickwlinscilcn. Ihre nelle Ausgabe bringt 
,dIes, was man VOIl ihr irgcnd erwartenkonntc, jn sic uringt in manchcr 
Hinsicht mchr, aIs Illall von illr je erwartet hU.tte. 

Sic bietet zuni.i.chst cincn einwandfrcien Text. Filr seine Zuver
Hissighit biir'gt t1l1S der Name des lIerausgebers scIbst, del' die mittel
alterliche Schriftkunde all der alma mater Philippill:t v('rtriH, biirgcn 
di(' NalllC'll seiu N Heifer lint! B(,l"<lter, eines ;\Iichacl Tangl lint! eirl(ls 
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Edward Srhrocdcr. Selbstverstiindlich ist bei def l'extherstellung ein 
/-:"<lIlZ uesonderes (;cwieht auf die richtige I.eslIng del' Personen- uud 
Ortsnamcn geiegt warden. Edward Schroedef lIud E. Bethgc ha-ben 
bei del' AlIsdeutung der i(>tzteren stlchverstllndige Bcihilfe geleistct. 
.\u('h hierill ist, wie ein Blick ill die zahlloseu Anmerkungen zeigt, das 
~Ienschenmogliche crrcicht lInd mallches Duukel aufgehellt wanJeu. 
Bei d(,f B('deutung, die dem Naml"llsschatze gerade del' iilterPIl Fllidaer 
Gr(,llzbeschrcihull~ell und Sch('nkulIgslIrkundell Hir die mittelalterliche 
Topographic Dcutschlallds zukommt, stellt die stichhaltige ErkHirung 
diesel' Ortsnamen cinen Fortschritt dar, den nur der ganz ermessen 
kaHn , def einmal genutigt war, topographische FOl'sehungen mit lIiHe 
del' seitherigen Ausgaben ZlI belreiben. DaB rUr die Pcrsoll('nnamen dus 
Gleiehe geleistet ist, stcht fUr eine Ausgabe , un cl!:'!" del' b('ste [(enner 
IInscrer delltschcIIPersoncllllam€'n , Edward Schroeder, mitgearbcitet hat, 
von vornherein uuBer Frage. XlIr eine Bemerkung hiel'zlI: 1st es an
giingig .IlIS del" Genitivform Oadane (Adane) in Urkunde 7l und 72, auf 
dir Nebenform Adana zu .Adll Zll schlie6ell? 

Die Zeitbestimmungen der Urkunden Llnd ciamit die Einordnung 
del' vielen ungenau octrr falseh Ilnd del' !loch zahlreiei1erell ulldatiertE'Il 
Stiieke scheinen iiberall dus Richtige odeI' da, wo ('int' genl.wcre Fest
legllng ausgeschlossen war, wenigstens anniihernd £Ius Richtigc zu 
treffC'll. Auch hierin bedeutet die Stengelsche Ausgubc eincn groBen 
I"ortsehritt gegelliiber den friiheren. 

Die fast uniibersehbare Literatur ist wohllUckenlos bcnlltzt und 
zitiert. Yielleicht hiitte bei den Literaturangllbf'n (>ine Einschriinkullg 
eintreten k6nnell , hiitten v611ig veraltete \\'erh, Wiedcrholllngen der 
alten Ausgaben odC'r AuszUge dllI"llIlS , oh ne Sclmdell w(>ggelasscll \Verdcn 
kOnllen. Die ~Ionurnelltcnansgabe del' KaiseJ"lIrklllHJcll ist mit I{echt 
RparS:lllwr iu ihren Literaturangaben. Hat cs wirklich einen groBen 
.:'\lItzen, alle alten Abdrucke eines Sti.ickes uud alle durch die vor
Ii<'gcnde Ausgabe iiberholten Regesten noch einmal anzlIfi.ihren? Filr 
tlie Mchrzahl tier Benutzer wird dieser gclchrte Ballast liberfHissig seill. 

Die dell Urkundentexten voraufgeschickten kritischen Bemer
kungen If'grn Zeugnis ab von der gewissenhafteu PrUfung aller Einzel
fragen durch den gelehrten Hemusgeber. Er nimmt hier Stelltwg Zll 

den zum TciI sehr schwierigell Kontroverscn iiber einzelne Urkullden 
und Urkundengruppen. Fast ilberall wird man si ch seinem besollnenen 
untl gut begriilldeten Urtcile anvertrauen konnen. 

Das gilt vor :dlcm anch von dem wichtigC'n Kapitel der Fulder 
UrkllndenHilschllngen. Ober die des :JlOnchs Uudolf YOIl FuJda hat 
StengeJ im 5. Bande des Arehivs fur l'rkllndenforschung a.usWhrtich 
gchalu.lelt. r on der 'l'Utigkeit des geschiiftigsten und geHihrlichsten del" 
FlIldaer Falscher, des J\loLlchs Eberhard, wird er in einer Einzelunter
sllchung liber dessen Cartu]ar-Ausziige berichten. 

Die nelle Ausgabe scheidet !lach dem rorbild der .Monumentenaus
gabe derKaiserurkuuden clas LJllechte und \'eruneehtete VOIl dem Eehtell 
durch kleineren, Ieider nur zu kleincll Druek lInd gibt 111lS so ein klares 
Bild vou del' weitgehenden Yerfiilsehllng der Ulteren Fulder l ' rkunden
iJesUinde. Ebenso Iehrreich sind fUr den i.: rkundenforscher die Neben
einanderstrllllngen der verschiedenen, mehr ode .. minder verunechteten 
oder mit Benutzullg fremder YorJagen direkt gefiilschten Urkundell Eber
hanls mit dell etw:! !loch yorhandenen Originalen oder, wo diese fehlen, 
llIit ~lIldCrell, 1I11verfulsehten Oberiiefel"Ungf'n oder auch mit dpn \'on dem 
1I('r<tllsgcher sellJst besorgtclII J{ekoll stnlkti onen der verlorelll'n r or-
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lagon fi.ir die Fiilschuugcn. Dus Gcschick IInd diC' Geduld , die 0(1-
n<luigkcit lIud der Scharfsinll, mit dencn Stcllgci in einzelncn FiUlclI die 
vcrIorcnen Urkuncten Wort fli .. Wort, Wcndllllg filr Wendung aus spi~
teren Abschriftell und AlIszilgcn, ailS Urkuuden \'(,l'wandter ~'ass llng 
lIud aLlS den Flilschungen selbst herausgC'holt lInd mos<likarti~ ZUSUIll
mengesetzt hat, ist erstaun lich . Rekonstruktioncu in diescm L' mfang 
stellen etwas Neues ill der 'I'echnik del' UrkundC'lIctiition dal". Ihr :\' ntz(,1I 
fUr die Erforschung des Fuldaer Urkumlenwesens wie flir die Diplomatik 
del' Karolingerzeit iiegt auf der Hand. :'\ur will es mir schei nen, duU 
mit del' Angabe aller Belege lInd \'ariantcn des GuteD etwas zu vie l 
gelull ware. llei del' Urkunde SS laufcll die Exponentcn bis ins G te 
Alphabet und cnden mit d" d". j<'iir die libcrwif:>gende Mehrzahl del' 
Benutzer diirfte die Angabe del' Quellen fiir die Hekollstruktion tint! del' 
glattc Text ohne Fu6noteu gelliigen, die zudem in ciner augcllmOrdf:>
rise hen Type gedruckt sind. rill Ubrigen ist die teehllische Einrichtung 
und der Druck als 1l111sterhaft zu bezeichnen. 

Das yoriiegende lIeft 1 des Urkundenbuchs umfa6t nul' die Zeit 
des ersten Abts Sturmi, die 36 Jahre "on U3 bis 779 mit 143 Urklln
den und Urkundcnuusziigcn. Es gibt lIlIS ('ill{' rorstellung "on den 
rcichen Schenkungen , die in del' Grlindullgszeit IInd den Juhrell tln
mittelbar danach an lIus Kloster fielen , aber doch wohl kuum eille ga nz 
richtige rorstellung. Del' gro6te Teil dieser Scheukungen ist 1I1Ir in 
den Auszligen des )lijnchs Eberhard Uberiiefert. Eine ergiebigere Quelle 
besitzclI wir danelJen in dem ~~1I1der Cartular, dus lIns vollsUindige Ur
kUllllentexte bietet, die fUr die Zeit Abt Sturmis aussehlie61ieh Sehell
kungen im Rheinland behandelll. Das ClIrtular diirfte wohl dicsc 
Schenkllngen liickcnlos enthaiten. Sic bildt'1J mit ihren etwa 50 Ur
kllndcn darunter allein ;\Us del' Umgf'gcnd von ~laillZ im heutigell 
Hheinhessen 4-2, wll-hrend sich die librigell auf die heutige preu6ische 
Hheinprovinz, auf die Rheinpfalz llnd das Els<\6 verteilen - eine bc
sondere Gruppe, die in mchr <\Is einer lLinsicht fUr lIistoriker wie Gfr
Illllnistell von Interesse ist. Die iihrigen Prkuudengrnppen, die IIl1r in 
den Ausziigen Eberhards erhalten sind ieh zll-h le etwa 20 Schell
kUlIgell jl)l Frankenland, etwa. ebenso\'ieie in lIesse ll und Nassau, 15 in 
'I'hlirillgen wld 8 ill Wiirttemberg uild Baden -, diirften dagegen wohl 
kllUIll die ursprUllg"lichell Massen der Sehenkuugen crschopfen. 

Alle in lIcft 1 abgedruckten Schenkungen, sowie dil.' lilJrigen 
Sw eke, Kaiser- und PlIpsturkundell , Grenzbeschreibuugen u. s. f. , 
wlIren uns schon durch die seitherigen Ausgaben odeI' andere \'eruffent
li chuugen bekannL An ncLtell Quellel1 hat der lIerausgeber, so\'iel iell 
s{'he, Hir das vorliegende lIeft I1l1r eine cinzige, w{,llig ergiebige, ahe!' 
fiir dic Urkundenkritik Ilicht unwesentliche erschlieBen konnen , cin ,Rc
gistrulll litterarulll R 59' ,"om Ende des 15. Jahrhullderts. Nicht Xeucs 
uud Ullbekanntes, sondern die Art, in del' die Ausgabe Stengels liingst 
Bekanntcs druckt, gliedcrt und crliilltert, mlleht sie lIns so wertvoll, 
nmcht aber aueh bei lien Frcunden del' deutschen uud hessischen Ge
sc hiehte den Icbhaftpn Wunsch rege , daB dCIll so wohl gelungenell An
f'lIlg bald ein gutcs Elld{' folgen moge. 

In dcm IlCIlCIl f'uldaer Urkundenouch steckl eine uncndliche 
f{leillarbeit. Da6 sic so"ici Zeit erforderte, wlludert nur den , der die 
cutsagungreichp Tatigkeit des Herausgebcrs {'illcs Urkundcllbuchs uull 
gar erst eines Fuldaer Urkundenbuchs nicht Ztl b(>llrteilen verstcht. Die 
lIi storische Kommissioll fUr Hessen lllld \\" .. ddeek hat allcrdings in ihrclll 
l'rstell Jahrcsbcrichte gcglllubt, cincn erstOIll B;wd, der 110ch viel weiter 
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reichen soUte, als clef erste Band Stenge]s reichen \Vird, in klirzerer 
Frist in Aussicht stellen zn kallnen. Si£' hat slch iibcr Umfang und 
Schwierigkeit del' Allfgabe getanscht. Nicht weniger als siebzehn Juhre 
hat. cs gcbraucht, bis die vorliegellde crste 'HaUts des crstell Bundes 
crschiencn ist. Dabei umfal3t sic in ihrem schmUchtigen Befte nicht 
mell!' als 1 .. 1-3, zum gulcn Teils sehl' stark verklirzte Urkundell! RillC' 
bcscheidcnc Abschlagszahlllng, die HUS mit SehUSllcht auf die zwcite, 
hoffent!ich rnit Registcm r8ioh a,lIsgestattetc 1-Hllfte harren HiBt! Die 
erste l-lii.lfte lwnn bel vielen Arbeiten nnt' unler Zllhilfcnahrnc del' uno. 
zllreichcnden Register zu den Dronkeschcn Ausgaben benutzt werden. 
Es ist Zll hoffen, da/3 die Vorarbeiten so weit gediehen sind, daB die 
Ubrigen Hefte unf! BUllde, nachdem das Cl'stc, schwerste Stuck Wegs 
zllrtickgelegt ist, in rascher Folgc herauskommen. Welch en Dienst die 
Historischc Kommission fUr Hcssell und Waldeck nnd del' gelehrte . 
Hcrausgeber damit del' deutschen, vor aJlern aber del' hessischen LUIl

desgeschichte leisten , braucht nach dem Gesa,gten nicht lloch einmal 
ausdrticklich hervorgehoben Zli werden. 

Dm'mstadt. Julius Reinharcl Dieterich. 

HallS }~e i cl· a.b cn(l , Die politische Stellung del' deutschen 
Reichsa,bteien wilhrend des Investiturstreites. Brcslau, 
M. 11. 11. :i\[arcus 1913, So. 232 S. (Ilistorische Untersuchungeu, 
hggb. von C. Cichorius, F. Kampers, G. Kaufmann, G. F. PrclIB. 
3. Heft.) 8 .!It. 

Die cud Reichsboden gegl'Undeten Abteien und Propsteien unter
shwden llnmittelbnr dem Konig, del' illr Eigentiimer war und infolgc
desscn gem~iB del' Lehre des Eigenkirchenrechts die l11vestitur den 
Vorstehern zu erteilell hatte. Nicht um dieses Recht aJtein handelte 
cs sich in dem Kallipf zwiscllen Impcrimn und Sacerdotium, soncieru 
nberhaupt um das VerfLigungsrecht liber diese Reichsgiiter, welche flir 
die Einkiinfte del' Krone lmd die Heeresverfassung von gro/3ter Be
deLltung waren. 

Die Reichsabteien hatten sich bis zur Ottonenzeit eine gewisse 
selbstiindige Stellllng gewahrt, die Verstandespolitik Heinrichs IT. lll1d 
vollends die Macht Heinrichs lIT. driickten sie aber zu gefLigigen Eigen
kirchen 11emb, ihr Ansehen wuchs jedoch wieder, aIs Gregor VII. dell 
Kampf gegen Heinrich IY. aufnahm und im Bunde mit den Klulliazensern 
die Weltherrschaft Roms zu begriinden sich anschickte. 8chon Heinrich H. 
hatte die Reformbewegung Klunys in den Dienst seineI' Klosterpolitik 
gestellt, aber wed er die Monche aus K1uny uoch diejelligen aus den 
Jothringiscben Refofmklostern fanden in den deutschen Klostern wesent· 
liche Unterstutzung. Gerade ihre Forderungen der fmien Abtswahl, 
der Erneuerullg des religiosen Lebcns und der Beseitigung del' kloster
lichen Dicllstmannschaft (ministeriales) waren eine Gefahr fur das 
deutsche Konigtulll, das in der Abtsernennullg und Ileeresfolge cler 
l{eichsabteien eine bcsol~dcre . Stutze fand .. Aloys Schulte. ~\.nd . se.ine 
Schuler haben darauE hlllgewLesen, daB tile Frage del' l\tl!lIsterJl~IJti~t 
in der Geschichte des lnvestiturstreites nicht tibersehen werden darI: 
lcider ist F. auf diese Forschungen nicht naher cingegangcn. FUr Fuld<t 
uncI Hers f e I d hlltte er die Arbeit VOIl F. W. Hl.lck iiber die Standes
ycrhiiltnisse der beiden Abteien (s. Zeitschr. 45, 373 f.) anfiihren 
konnen, wo auch die MinisteriaiittU und Refol'mbewegung behandelt 
werden. Auch dje wertvolle Arbeit yon Ernst Tomek, Studicn zur 
Reform del' deutschen TGoster im 11. Jahrhundert. 1. 'reil: Die FrOh-
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reform , Wicn I9to (Studi en unt! Mitteiiungcl1 <lUS dcm kirchengcsc hi cht
Jichcn Seminar del' thcologiscben F'akul tat del" K. K. UniversiWt in 
Wien, 4. Heft), die jetzt all e Ulteren Erscheinungen liberflUssig maclit, 
ware mit Nutzcn hcranzLlziehcn gcwcscn. Wie die Meh rzahl del' Heichs
abteicll vc rhielten sich Fulda, Hcrsfeld unrl t orsch gegcnUbcr den 
lIirschauer Reformvcrsuchcn durchaus ablehnend. lIack will h6chstcIls 
die Einfiihrung de l' Laicllbriider im 12. Jh . al s 1iirschaueJ' Einflufj gcltcn 
lassen. Jnllel'sfeld bckiImpfte man soga l' literarisch die ncue Hichtung, 
wie del" dort cntstandene 'l liber de 1I1litate ecclesic consen ':lIHla" be
weist. \Vir beobachtcn hier den Kampf des konigstrencll Germanen
tums gegen das romfreundliche Monchtulll. Del' l\on ig wahrtc s i ch das 
Besetzungs rccht in den Abteiell und scheute vor EingriHell bci den 
Abtswahlen nicht zuriick. D ie Abteien leisteten willig die 1I0f- ulld 
H ee rfahrt. Ih re Zahl war se it Hein ri ch H. durch Yerschenkung etwa 
om ein Drittel vcrri nge rt. F. zlihJt im Jahrc lL25 nul' Iloch ti5 Heichs
abtcien und 10 Reichspropsteien, fUr d ie er die gedrucktcll Quellell 
in seiner Darstellullg Rei6ig ausgeschopft hat. Hersfeld und Fulda sind 
ituf S. 109 ff. bezw. 132 H. eingehend bchandclt, von andercn hessischell 
werden kurz berUhrt E s ch w e g e, das 1075, ulld K a U fUll g en, das 
lOSG an Speie r vcrschenkt wurde. In demselben J ah r wllnle die Reichs
propstci N R 1I III bur g i. d. Wet t er a u an den Bischof vo n Speier vcr
ge bcll, Il e lmar s hau se n war sc holl 1017 an das Bistulll Paderborn 
gekom lllen. 

Meiningen. lVilh. Dersc/t. 

\\'estfiilisches Urk und en-B u ch. Fortsetzullg VO Il Erhards Re
g('sta histori:le Westfaliar. lI erausgegeben von uem rereine fiir Ge
sch ichte und Altertlllllskllnde Westfalens. Achtel" Band : Die Ur
kunden des Bi stullls :'Iiin s ter von 130 1- 1325. Bearbeitet 
von Archivrat Dr. R. K r U III b h 0 I t z. :Jliinster, iD 13. Regcllsbe rg. 4, 0. 

XI\, u. 878 S. 
Scit LBW hatte Lalldgraf Ludwig, de l' Sohll Heinri chs I. des 

I<indes, den Bischofsstuh: Ludge rs in MUnster inne. Sein Grabstcin 
triigt di e Worte: c1erum dilexit et mHitiam bene rexit. Diese Su tze 
kennzeichnen seine gesamte Politik. Se in treues Festhalten zlIr Kuri c 
irn I(ampf gegen Ludwig den Bayem brachte ibm 1325 den Dank Jo
hanns XXTI. ein (N I'. 18"22), gegen iiuBere und innere Feinde bewll.hrte 
er sich Ills kraftvoUer Kri egsheld, dcr durch ei nc kluge Politik in AII
leh nung an seine tandstlidte die Ausgestaltung seines Territoriums ZlI 
Illehren und festigen ,'erstand. Am 2. Oktober L3ll (N I". G71) crhirlt 
er VOIl sei nelll Bruder OUo die hessischen Amter Marburg und \\'etter. 
Duher verdanken wir ihm die Yollelldung des Hittersaales und der 1\<.1 -
pelle auf dem Sch loB ZlI l\larburg und das bekannte Privilcg fiir die 
Stadt vom 17. Oktober t3ll (N I'. 6(6). Eill Sa lbuch libel' sei ne hes
s ischen Besitzllngen ist leider verlo rcn gegangen. Yon bisher unbe
kann ten uns angehend('n Urkunden se ien hervorgehoben d ie XlIIllmern 
()17 (Uberg<tbe der splite ren Wiistung Her.mn bei Wolfhagen als Burg
lehen an Heillemann vo n Itter HH1), G18 und 6ID (Yogte i in Tiefen
holzh !lUSell , wlist bei Grebenstein 1311), 1053 (rerpfUlIdung von Biedf'll
kopf 13L6), 1408 (Glite rorwerb des Klosters Caldern im dominium des 
Bischofs l BW), 1501 (Ernennung des l3urkard von ~1arburg, Dekaus an 
St. )Tarlin in Miinster, zum Officiatus und SchultheiBen des E sseller 
!lofes in Fronhaus(,ll , 1321), 1815 (Abrechnllng mit Ruprecht .Mil chling, 
U121) Ulul IS6J (lleschriillkung (] e r Zuhl del" .i\Wnche in Breite ll!lll auf 
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zwanzig, 1325). Unter den Mitglicdern des DomkapitC'!s begegllcn wir 
FriC'lirich von Hicken, Propst VOIl St. )fauritz 1>01 .MUnster, def zugleich 
die Pft.rrei anf dcm Christcnbcrg IlItHe 0313- U.J24) und noch 133(i 
nachweisbar ist, Gerlach VOIl Bicken (HllS), def 1!357 al s Pfarrer des 
(,hri stcnbcrgs crscheint, QUo, Landgraf von lIcssen (925), def zu se in en 
PfrUndC'1I in MUnster und Plldcrborn lIoch cin Kolner Domkanonikat er
hi('lt, unci Burknrd VOII Mllrburg, Dekan \'on St. Martin in )Iiills ter 
(1319 1325), def III1B{'rdelll Kunonikate in BOlln uud bei St. .\ndreas 
in CoIn besaB. 

lJleim'ngen. lVilh. Dersch. 

I{egesten der Erzbischofc von .Mainz von 1289 - 1991), 
15. lIud 1G. Lieferung. 2', Abteilung ( t!35J- 96), bcarb. von Fritz 
·Vlgcllc r. Bd. I, Bogell 71 ~80 ( l3G8- 71. Leipzig l~13. Bd. 11 , 
Ilogen l - to (l 371- 74). Leipzig 1914. I'eit & Co. Je 4.50 .4t. 

NlU noch in Anmcrkung habe ieh in Ztschr. 47 , U·17 dell AbschluB 
VOIl V.'s erstem Band durch die 15. Liefcrung erwiihllcn konnen . lch 
trage uach , welch ' ncner urkulldlicher Staff der hessischen Geschichtc 
dort zugefiihrt wurdc. Die Ausbeute ist nicht groB, am mcistcu noch 
unter den wegen mangelndcr Datierung uneinreihbaren Stiicken. Sic 
(,lItilaltf'1I z. T. Kiagcll iiber fortgesctzte GewaltUitigkeiten und StraBen
raub , sehr beweglich di e des Pfarrers VOIl Laubach gegen Klaus VOIl 

dcr emu VOIl Grlilleberg ill Nr. 2704 (in Carl Glascr"s Bcitragen 
z. Gesch. del' Stadt Griinbcrg ( lS-lG) S. 85 kommt zum .fahre 1427 cin 
gci stlicher Hen Niklas v 0 11 de r K r a h c vor) : van vielell FUrstell , 
IIcrrcll uud Sjadten wide r den Pfandinhaber del' Sababul'g Heinrich 
van Hunstcin - in Nr. 275.1 : del' mainzi sche "iztum illl Hheingau und 
l' rzb . Landvogt UJrich van Crollberg sucht delll llIainzischen Burglllannc 
(iraf lleinrich \'1. von Waldeck, F'rieden zu schaffen vor llerzog Ernstd. J. 
von Braunschweig - in 1\'r. 2752; die lIerrin van TUer sucht Geldhilfe 
!lach YOIll Erzbischof zur hesseren W .. hrung ihrer Burg, die s ic zur 
Jliilfte ihm iiberantwortet hatte - in Nr. 2732. Natiirlich hat r. die 
zeitliehen Gl'enzen fUr die Datierung dieser Stiicke festgelegt; zusalllmen
gcnollll1len faJlen s ie zwisehen die Jahre 1354 und 1366. Unterm 
:2t1. September 1369 bringt Nr. 2567 den Yerkauf del' Gliter und Hechte 
ill den Dorfern Holzhausen , Wittel sberg nnt! Breitenborn (alle im Kreis 
~Iarburg) seitens del' Gebrlider von Holzhausen un dus Erzstift. 

Das erste lIeft des nt'lIen Bun des flihrt tillS bereits in Juhre , 
dcncn V. im J. W08 sein vortrcffliches Uuch " Kaiser KarI I\' . und de l' 
~Iainzer Bistumsstreit (1373- 1378)" gewidmet hat (vg!. Ztsehr. 43, 397). 
Die zweijiihrige Regierung des unfiihigen Genu6mel1schen Johanns l. 
(April 1371 bis April 13(3) erscheint al s der Aufhtkt fUr die naeh
foIgenden Stiirme, den Kampf mu das Erzstift zwisehcn dem hochbe· 
gaiJtell Adolf van Nassau und dem minderwcrtigell Gesehopf des Kaisers 
Ludwig VOII MciBen. r. regt S. 4G zu einer umfnsscndcn Biographic 
Erzlli schof Ado Ifs an , sic wlirde ill der Tat " cinc anziehcnde Aufgabc" 
sein. DuU V. AdoIfs Vorgescilichte 45 NI'. widmet, bczeugt auch dic 
Bed('uhlllg des Manlles. \'011 seiner starkcn Vertleehtung in die hessischc 
Oeschichte werdcll die foigendell Licferungen Kunde tUll. - Warum 
dll s kai serliehe Hof~crieht auf KJage Erzbischof Johallns die Heichs
aellt iiber Landgraf Heinrieh 11. VOIl Hessen verhiingt hat, wird van V. 
in Xr. 300-2 zum Gegenstand vcrschiedener rermutungen gema.eht. Auch 
er denkt, daB mehrere AnHi.sse zll sammellgewirkt haben. Ahrens. dic 
W('ttillc!" IIlId KarI 1\". ( lb'!)5) hatte S . 57 (nicht 38) dic zugrundc 
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liegende Urkunde KarJs IV. im Weimarer Archiv (Heg. 3130), wcIche 
unterm 13. Dez. U373 die Acht llufhebt, Zllcrst erwahnt. ~ell ist, daB 
die Yerheiratung des Landgrafcn Hermann \'OU Hessell mit .Johanntl 
von Nassau vier Jahre !lach \'oJlzug am pupstlicbcn Hofe no ch Gc
legcnheit zum Dispens bot wegen \'erwandtschaft im vicrtcn Grade, 
dercn man sich nicht bewuJ3t gewesen war ~ ~r. 30-11. Es ist einc 
kleinc Ungenauigkeit \':S, claU die '"ennlihlung 13G7 erfolgt sai t ,·iel
mohr fand sic ]368, wohl tUll G. }'Ilirz statt, vg!. Kiieh in Zcitschr. 27, 
414 f. - Nr. 2825 und Xr. 28!)l bctreffcn die 'I'iitigkeit crzbischofJichcr 

, Amtmiinncr zu Amoneburg bez\\,. Scbuneberg in den Jahrcn 1371--3. 
In NI'. 2839 bez\\'. 3054 ist von den Anspriichcn der Grafcn von Waldeck 
auf Freienhagen bezw. des Hitters Yolpreeht von Derseh anf BattclI
berg und den Kellerberg die Bode. Zu NI'. SH};;? \'erweise ieh erganzend 
anf den hiibsehen Aufsatz von Dr. H. Butte, Der Tod Fl'owins \'011 

Hutten zu Steinau im Jahre 1373 und seine Siihne in: Ullsere Heimat, 
Mitteilungen des Heirnatbundes .... lCreise Sehliichtern 5. Jahrg. Xr. 3 
(Mai 1913). S. 2G-28, desgleichen zu Nr. 3119 vom 6. Okt. 1373 au! 
L. Armbrust, Gottillgens Beziehungen zu den hessischen Landgrafen in 
Zeitschrift 41 (1908), S. 107. Endlich habe ieh einer Giiterauflassullg 
zu Schwarzenborn und Dammershausen scitcns des Pfarrers VOIl 

Sehwarzenborn an das Stift S. Joh. Rapt. zu Amolleburg zu gedenken 
(NI'. 2835 vom 9. Mai 1371). Anch del' Erzbischof hat dariiber gc
urkundet. Die moisten diesel' Stiieke stammen aus dem l\Hinchener ulld 
dem Marbul'ger Archiv. - Besonders hinweiscn mochtc ieh noch auf 
die wel'tvollen Zusammenstellungen Uber Tod und Begriibllis, Siegcl-, 
Urkunden- , Mtillzwesen und die BeurteiJung del' ErzbiseltOfe Gerlach 
(1, S. 630- 36) und Johalllls I. (11, S. 4L- 43), enrllich auf die F,ill
Icitnng zu dell Regesten del' Erzbischofe Johann (Il, S. 7-8), Adolf 
(8. 45- 6) und Ludwig (8. 79-80). 

IJIarburg. K. lVenck. 

Otto I{lollu, Dic Entwicklung der Corveyer Schutz- unrl 
Vogteiverhaltnisse von del' Griindung des Klosters im 
Jahre 823 [so!] b i s Zllm AbschluO del' Erhschutzvertriige des Jahres 
1434. Hildesheim, August Lax 1914. 8°. 112 S. (Beitrllge fUr die 
Gesehichte Niedersaehsens und Westfalens. "IIJ. L 43. l1eft.) 

Diese Mtinstersche Dissertation bcschllftigt sich alleh mit. der 
hcssischen Schutzvogtei libel' Corvey (S.88 Fr.), besonders mit dcm aM 
abgesehlossenell Erbschutzvertrag. Dot K. in Landgraf Ludwig 1. nul' 
den .,Friedensfiirstcn" und "uneigcnnUtzigen Schutzherrn" (S. 101) er
bJickt, nimmt cs nicht WWlder, daB er kcinen ,rel'such untcl'llimmt, den 
Absehlt.t13 des Schutzvertrags vom Gesichtspunkt del' auswartigen Politik 
des Lllndgrafcn Zll wtirdigen. Ludwig hatte 1427 den )Iainzer Krieg 
glUcklich becndigt, sodaB neben Corvey auch Hersfeld (1-132), Fritzlar, 
.Neuenheel'se (1438) lInd GijUingen (1441) seincn SChlltz allfsuchten. 
Del' Erwerb del' Lehnshohcit libel' die Grafsehaften Zicgellhain (1437) 
und WaJdeek (14*3) ist aueh eine Folge seineI' MachtstelJnng und ein 
Schritt alif seinelll Weg zlIr Ausgcstaltung des Landesstaates. Del' 
Sehutzvertrag wurdc bei jedesmaligem Hegierungswechsel noch oft er
neuert und hat illl Jahre 1533 die Einfiihrung del' Refonnatioll ill 
lIoxter (vg!. dal'Hber jetzt )(J. Lijffter in der westflllischen Ztsehr. 7U, 
1912, S. 250 fL) wcscutlich erlcichtcrt. Hessen war in del' Reformations
zeit schr lJellliiht urn die Aufrechterhaltung des Vertrags und dachte 
crnstlich an eine SUkularisiel'ung del' AlJtei. Die Arbeit ist dureh eill\' 
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Oberfiillc von Al1lllcrkungen, die tcilweise I'ccht ul1zuvcrliissig- sind, be
Iastet. Die Biicher sind iibcnLUS fliichtig angcWhrt, wichtige neuerc 
Arbeiten iibcrhallpt nicht herangezogen. Was soli man von der l\ l"ethode 
hat ten, wcnn beispieisweise dif> viel behandelte Gelnhauser Urkunde 
VOIl 1180 April 13 allf S. 74 Anm. 2 mit 16 Belegstellen angezogen 
wird, anstntt auI die neusten Abhandlungcn hinzuweisen, oder wenn Ur
.kundcll, die gut gedruckt vorliegcn, mit si.imtlichen Uberlieferungen vou 
ller Ausfertigung bis zur schlechtesten Abschrift vorgeftihrt werden? 

lIfeiningen. Wilh. Dersch. 

}'ri tz HerrmullJl , Quellcn zur Topographic und Statistik 
der Stadt l\Iainz. HH,user- nnd Stcucrlisten aus der 
Zeit von 1497-1541. Herausgegeben und erHiutert VOIl -. l\'lit 
einer Wiedergabe des ilfaskoppschen Stadtp[anes aus dem Jahre 1575. 
i\1ainz, L. Wilckens 1914: gr. 8 0, VIII und 160 S. (Beitra.ge zur Ge
schichte der Stadt Mainz. lIerallsgegeb. mit Unterstut.zung der Stadt 
.i\[ainz. 3.) 

Wahrend Heft 1 lUHl 2 dieser Maillzer Bcitrage (s. Zeitschr. 44, 
327 f. und 47, 338 f.) der kunstgeschichtlichen Forschung dienten, bietet 
dicses lIcft crlesene Quellen zur Topographic llnd Bcvolkcrungsge
schichte des a1tcll l\fainz. 

Del" Zins- und Wachtmeister, spatere Schatzmeister Jost Hems
becher hat nir die Jahre 1499-1505 vier Register libel' die gefreiten, 
d. h. die vom Ilerdschilling, einer direkten Stener, befreiten IHtuser, in 
CI·ster Linie also die Wohnnngen der Geistlichcn zusammengcstellt, in 
clenen abor auch bUrgerliche Erbe, deren Inhaber steuerfrei waTcn, auf
gefuhrt warden. Dazu kommell ein gleichartiges Register aus der Zeit 
von etwa 1497, dessen Yerfasscr unbekannt ist, und das von Hems
Lecher bearbeitete "Wachtbuch" aus dem Jahre 1505, das filr die 
Kenntnis der Wehrverfassung der Stadt und JCI·en BefestigungsanJagen 
seh!" wertvoJl ist. H. hat den Abdruck dieser sechs Listen durch An
merkungell fii!" jedes Haus und jede Personlichkeit bereichert. Aus 
Druckschriften lInd Urkunden ist hier in iiberaus mlihevoller Kleinarbeit 
cin gewaltiger Geschichtsstoff zusammengetragen. (S. 31 flnden wir 
z. B. den Hof zum Herbst scit ]492 im Besitz des Dr. Konrad Hensel, 
Kanonikers in K1Isscl unrl Pfarrers in Frankfurt (t 1505). Das Haus 
Randeck (8. 127) kam 1535 an den in Mainzlebenden Abt Johannes 
von Raina (t 1558).) 

101 zweiten Teil des Bnches wird eine Lundsteuerliste <lUS dem 
Jahre 1541 vertHfent.]icbt, die in erster r~inie die in 18 Ziinften Zllsam
mengeschlossene BUrgerschaft, die Beamten und die Pfaffenmiigde auf
ziihlt. So haben \Vir tatsi.ichlich "eine AI:t AdreBbuch der Stadt Mainz 
fur die Zeit von ca. 1490 bis ca. 1550" vor UIlS , das durch die beige
gebenen Namcnsregister und die Nachbildung des Mainzer Stadtplanes 
von Gottfried .i\[askopp ans dem Jahre 1575 besonders anschaulich wird. 

H.'s Buch biidet den Grundstein zu einer Topographie des mittel
altcrJichen l\1ainz, die nach dem Vorgang und .Muster, das Hermann 
I<.euUen fUr Koln gcschafIen hat, hoffcntlich recht bald aufgebaut winL 

llIeiningen. Wilh. Do·seh. 

nans Sieheck , ])r. p hU. Die landstandische Yerfassung 
Hessens im sechzehnten Jahrhundert. Herausgegebenvom 
Vercin fnr hcssische Gcschichte und Landeskunde. [= Zeitschr. des 

• 
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Vereills Hir hess. Gcsel!. 11. Lalldcskundr. N. F. 17. ErgiinzlIllgsheft.j 
Kassol 191,j. 8 '. 185 S. 4 .It. 

Das vorliegcndc Buch, dessen crstcl' Teil als Kielcr Dissertation 
crschienen ist, rciht si ch del' langen Reihe von Arbcitcn an , die in den 
Ictztcn Jahrcll liber die landsUindischc Ycrfassung cinzelllcr dcutscilel" 
Tcrritoricn erschicncn sind. Die Unter~uchtlllg ist dem sechzehnlcn 
,lahrhundcrt gewidmct ulld ist einc systematise he Leistullg: in zwci 
gro6cn AbschniUen wird die Organisation der hcssischen Landstlinde, 
ihrc Zusammensetzung, ihrc territorialc Gliederung, Zusammcntritt t1lld 
Form der Yerhandlungen, im zweitcn ihrc ZusUindigkeit und 'l'iitigkcil 
geschildert. Die zcitliche BegrenzlIlIg der Arbeit sucht S. eilllcitclld 
zu erHiutern , illdem er sagt, daB von ciller lalldstlindischen Ycrfassuug 
ill einem Territoriulll crst dann gercdet werdcn konllc, wenn ('s als 
Organ standischer 'l'eiJllahme all der Hegierullg den -Landtag als dauerndc 
Verfassungseinrichtung aufweist: filr Hessen erst seit dem vierteu Jahr
zehnt des sechzehnten Jahrhllnderts: jll , cr bcstimmt sogar als den Zeit
pun kt, von dem an das Bestehen einer landsUindischen \'erfassullg in 
Ilessen festztlstellen ist , das Jahr 1532. An Stclle dieser Erlauterung hiitlcll 
wir eher eine Begriindung seiner Ansicht erwartet, denn wcr bewcist 
HIIS, daB - nach S. - dic ersten starken Ansatze zur Ausbildung eiller 
landstlilldischen Yerfllssullg in Hess{,1I erst in die \'ormulldschaftszeil, 
d. h. in den Anfallg des 16. Jahrhunderts fallen , in eine Zeit also , 
ill welcher die Entwickelung eiller landstandischen Yerfassung in d<'n 
meisten delltschen Territoriell Hillgst abgeschlossen war lInd wo ill 
vielen von ihnell die Stiinde auf der Hohe ihrer ~Iacht stalldcll. hum 
alldcrn heiBt cs konstitutionelle Jdeen des 18. Jahrhunderts ill das 
W. trageD, wenll man meint, erst der Landtng, da , wo er als 
dauernde Yeriassungseinrichtung auftritt, mache das \Vesen der land
stUndischen reriassllng aus. In der Einllng von 1514 ist eine der 
bemerkenswertesten Fordemngen die nach rcgelmRBiger Wiederkehr der 
Landtage, eine Forderung, die wie die Einung Uberhaupt, ein Uber
raschend groBes MaO von sUtndischem BewuBtsein verrRt und eine lange 
Entwickelung .. vorallssctzt. Wer will also bchaupt£'n, daB das 15. Jahr
hundert keine:1andtagc gcsehcD hat, wClln er nicht auf Grund des zu 
erreichenden Materials das GegenteiJ vorcrst Illlchweist? Freilich, S. 
vcrsucht es indhckt, inclem er in UberschlLtzung der Belowschen These, 
daB der Einung keinc grundlegende Bedclltung flir die Entstehung der 
landstandischen \'eriassllng zukomme, die Eillung von 1514 als einen 
lediglich iJolitischen Akt ZlI entwertell sucht, sie nicht als die Au6e
rung eines .,velfassuDgsmiiBigen Rechtsverhii.ltnisses" ansehE."n mochtc. 
Ware er ohne rorurteil , d. h. oh ne die anf dem Belowschen Dogma 
ruhcnde Oberschlltzung des Formalen vor dem Realcn an ihren lnhalt 
herangetreten , so hatte er sich sagen miisscn , dall die in ihre zutage 
tretenden Forderungell der SUinde llnmoglich aJlein durch die GUIISt 
des Augenblicks eine Bedeutung annehmen konnten , derart, daB ihre 
Gewa.hrnng die Macht der Stiinde mit eillem Schlage fest begriillciete. 
Wir se hen in ihr nicht den Anfang von Bestrebungen, Hir welclle 
die Stande eine verfasslIllgsrechtlichc AncrkcnntUlg zu g<'
winnen suchten, wir glaubcn anch nicht, daB friihere \'ersuche nUl" 
in diescr Form erfolgen muBten lInd als ,.,politische Akte" nur zeit
Iiche Bedeutung gehabt hiitten , wir halteD vielmchr die Einung von 
1614 fiir den lIohepunkt ciner vielleicht mehr als ein Jahrhnndert UIll
fass(>nden Entwicklung, die, £lurch tlltkriiftige Iierrscherpersonlichkeitell 
ilufgchaltell , erst in der erstell Wilftc des 17. Jahrhunderts unter Moritz 
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d{,IU Gl'lehrten oa wiC'der ansetzt, wo sic 100 J,lhre rrllhrr allfgchort 
hatte. Die Geschichte der I<Hldstllndischcn Y(lrfasslIng in Hcsscn etwa 
\'011 15U bis 1655 zeigt sehon, da6 cs sich nirht urn cillc stetig fort
srilr('itende Elltwickelung des sUilldischen Gedankcns handclt, sondern 
daB Erfolgc und Riickschrittc sich ablOsen. So winl cs illlCh vor 1514 
gcwcscn sein. )lag man im allgemeinen das 11. ulld 15. Jahrhundert 
als cille Pcriode ohue <lllsgeprligten.' Fonnen bezeichnen, sicher ist es 
falsch , ",enu mall die stundischen Bestrebungcn dicses Zeitrallms I1l1r 
als politische Akte bewertell will, uod von ciller landshindischen rer
fasstlllg in einem 'I'crritorium erst dann redet, w('nll cs den LUlldtng 
ills sUindige Ycrfassllngseinrichtung aufweist. 

;Xn sich wlire es UUlI iJeltlng-los , zu wissell , daB delll \'crfasscr dic 
i{('chtfcrtigung flir die Beschriinkung seineI' Arbeit nuf das 16. Jah!"
hundcrt miBlungen ist, wenn sie ohne Folgen fiir die Darstellung ge
hli(>ucn wilre. Aber lluch fUr sic erweisen sich die Begriffe .. \'ed<ls
sungs('illrichtung M und -,verfassungsrechtlich" <lIs verh1ingnisvoli. \\'ir 
haben erwiihnt, da6 die landstlindische Yerfassung, einmal begriindct , 
lIur in geringem Gmde riu{' Geschichte gehabt hat. Der rersuch, di(' 
j 11 ri s t i s c h e Rekonstruktiol1 del' Kompetenzcn d('r Landtage zu geben, 
hat flir das 14., das W. odN fUr das W. Jahrhundert immer dasselbe Er
gelmis: es ist ein fruchtloses HemUhell, in einer Ulltersllchllng liber die 
InndsWndische rerfassung die Frage nach del' verfassungs r e c h tl i c hen 
Strllung del' aiten Stiinde in den rordergrund zu rlickcll: die Antwort 
winl immer iautcn, daB sie sich nach dem \'erhiiltnis zwischen Landes
i\('rrn und Stiindcn jeweils iindcrtc. Yicl wichtigcr und historisch wert
voller ist es, nach ihrer 'I'1itigkcit statt nach ihren Rechten zu tragen 
(vg!. v. Below. TerrilOril1l11 und Sta(it S. 26:2). Es ist sclbstversUind
lich , dall der Yersl1ch, die vcrfassungsrechtliche Stellung der hessischen 
Stllnde illl 16. Jahrhundert zu ergrUodeo, keiner Hechtfertigung bcdarf: 
wir lernen aus S., dall die SUinde den ihllen cingerallmten AnteiJ an der 
Regierung nicht ertrotzt hahen, sondern daB es del' freie Wille des 
Landesherrn ist, der ihllCIl dazu \'el'hilft (Sieb. S.l77). DarUber hinaus 
hat cinc Zuzichung del' SUinde uur in Eillzclfiillen stattgefunden, wo 
sie dcm Lundesherrn ailS rein('n Zweckma6igkcitsgl'Unden augebracht 
el'schien (8. 178). "'liS hnben wir mit dieser Feststcllung gewonocn? 
und rechtfeltigt diese FestiegulIg des fonnal(,11 Rcchts\'erhtiltllisses 
7.wischen Landesherrn ulld Stiinden den fur die Arheit aufgewandten 
Appnrat: Neio. Die fUr die L'ntersuchung notige systcmatische Ein· 
teilung des Stoffes lallt IIns nber die Tatigkeit del' l.undst~inde, und im 
ZusammenhClng dam it iiiJer die Jlauptsache, die Gro6c des tatsachlichen 
standischen EinRusscs im Unklarcn, sic macht den zweiten Teil del' 
l'ntersuchung (S. D5- lSO) vollkommen wertlos. Hierflir ein Beisl>iel! 
IIll Jahre WOo veroffentlichtc G I a g a u (Ilistorische \'ierteljahrsschrift 
8, S. 17 ff.) cille Unterstlchuug ,.Landgraf Philipps von JLCSSCll irn Aus
gang des Schmalkaldischen Kl'iegs", die aus dell \'oral'beiten fUr den 
zwcitell Band der hessischen Landtagsaktcn cntstanden wnr. Er er
i,lrtert die politische Jlaltung, die der Landgraf seit der RUckkehr aus 
dem ungliicklichen Donaufeldzug bis zur Knpitulation in Halle einge
nOlllmen hat llnd sucht den EinfluO testzustellen, dell das \'erhalten 
der Lnndstllnde nut die Politik Philipps gehabt hat. Drei Adels\'cr
salllllllungen \'om 10., 15. uud l6. 1liirz und ein abschlieBender groBer 
Landtag \'om 7. Juni 15.JG spielen hier eine Rolle. Es steht fest, daB 
die Elltscheidung der SUinde auf Philipps EntschHisse den groBten Eiu
flul$ gehabt hat. Die Fmgc, oh Philipp in diesel' schwercn Zcit del' 
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'frellc sci nef Stand£', dercn Abfall das wichtigste J'liollleut war, aHr 
das die Kaiserlichen bautcn, sicher war, ode .. oh er au s Furcht vo r 
cinem allgemcincll Abfall zu cinem raschen Friedcnsschlu.B mit dem 
Kaiser wnrde gezwungen sei n, wlirde hie r einzig und alll"in £lurch die 
Entscheidung del' Stii nde zu seinen Gunsten entschieden. Auf diesc 
Entscheidllng aber kommt filr den nachlebenden lIi sto riker alles an, 
nichts auf das Ergebnis des Landtages rnr Jie formal- rechtliche Seitc 
des Problems, anf das hin S. den Land tag allein untersucht. Er weiB 
denn unch als Ergebnis se iner Untersuchullgen libe .. die l\1itwirkung der 
SUlnde aD auswiirtigen Angelegenheiten !licbts wciter ZlI meldcn, a ls daB 
cs ,.den hessischen LandsUindcn keineswegs zllstaml, cine sclbsUindige 
auswartige Politik zu treiben", namlich insofern ni cht, a]s ..,ihnen kein 
Selbstvcrsammiullgsrccht zustand". (S. 174 If.) Zu dicscn ond ahnlichen 
inhaltslosen Antworten notigt eben die Fragestellung, auf def da s ganze 
Buch aufgebaut ist. 

Vielleicht aber lie.l3e sich vo n cineOl anderen Gesichtspunkt ailS 
die Anlage des Buches lUld damit seine Existenzbereehtigung recht
fertigen, njimlich von dem, da.13 man doch zunH.ehst einmnl einc syste
Olatisehe Ubersieht Ober den Organismus der hessischen SUinde fordern 
konntc . GcwiB, aber doch nUl" dallll, wenn eine solche nicht schon 
vorliegt. Wir haben es als ein Charaktcristikum de .. Inndstiindischen 
Vcrfassung bezeichnet, daB sie nur ill gcringcm Grade eine Geschichte 
gchabt hat. Da~ grundlegellde Werk, das 1787 Lcddcrhosc (Klcinc 
Schriftel1 J,1.- 176) Hber die standisehe Yerfassung in Hessen vcroffcnt
lichte, teilt darmn keineswegs das Sehieksal so vicier Itndercr, namlich 
veraltet Zll scin: es ist der Ergi.inzung, nicht abef der Korrektur Iahig. 
Sehen wir ZU, was wir aus Siebeck hinzuJernen. Zunachst, daB er die 
Rechtsgru ndlage fiir die Standsc haft des Adels in lIessen als eine reiu 
personii che glaubt annehmen zu kijnnen, wahrcnd die i:ilteste der vorhan
denen Matrikeln , die von l7US, welche den ersten siehercn Anhaltspunkt 
IUr die Zugehorigkeit ZUlU Landtag, so weit der Adel in Frage kom Olt, 
bietet, eine dingliche Grllndla.ge, den Besitz einer im Territorillm ge
legenen llurg, fordert. An einer anderen Stelle des Ruches van S. lesen 
wir von Versuchen des Lundesherrn , die Zahl der ZUlU Erscheinen auf 
Landtagen llerechtigten zu beschranken und jetzt sind wir es, die wir 
uns Gedanken iiber den mutOlaBlichen ZusamOlenhang dieser drei 'l'at
snchen machen. Wir kommen zu keinem Ergebnis, weil das Anfangsglied 
der Reihe nur auf Vermutungen ruht. FHr den Autor aber ergab sieh die 
Pflicht, auf friihere Quellen zuriiekzugreifen, auI Gnllld deren eine end
gjjJtige Entscheidung zweifellos Ologlich war. - Eine andere Frage, auf 
die wir die Antwort "on S. erwarten, ist die nuch dem Anteil der GraIschaft 
Waldeck an dem stlindischen Leben in lies sell. So yiel ich sehe, hat S. 
seine Ausfiihrungen Gber die Ansatze zur Uildung einer Grafenkuric (37 fL) 
nur auf stlindi schem Material aufgcbaut: er hatte hier die Pflicht gchubt, 
das rei chJich vorhandene Material golitischen Inhults mi t a.uszuschopfen. 
JcdenfaJls stchen wir ulIeh nach Erscheinen des Siebeckschen lluches 
noch vor denselben Problem en, wie frUher, und es ist schr die Frage, 
ob das Wenige, was \Vir liber die tatsuchlichen Yerhaltnisse wahrend 
des 16 . .1ahrhunderts in Bezug a uf die verfussungsrechtliche Seite des 
ProbJems erfahren, die fl ei3ige Arbeit lohntc, di e def Yerfasser un sie 
gewendet hat. Denn wir wollen riickhaltlos anerkennen, daB dasjenige, 
was auf verfehlter GrundJage hier aufgeballt ist, mit griJ6ter Sorgfal t 
erarbeitct wurde. S. behauptet nichts, ohne daB er die Belegstelle in 
di e Anmerkullg setzt lino ie ll habe Dei Iliihercr Nachpriifllllg nichts g£'-
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iundrll, was zn ril1f'rn Yorwnrf AnJaB gebcn kunntr, Das in den An. 
lllf'rkungcll niedcrgelrgte Qucl,lenrnaterial bcsitzt ill dC'1' Ausdehnung, 
wie S. cs iJeibringt, fast uen Wert ('iner AktcJlpublikation: iedenl'll!ls 
cl'lcichterL cs dem spiitcrcn J<'orscher, del' an den Stoff nicht Clussch'lic13-
lieh von der verfassungsrcchtlichen Seite hcrangeht, sehr erheblich die 
Ar!Jeit. Was S. selbst htiJte leisten konnen , wenll er sich von del' sein 
Bnch beherrschenden Zcntralidee hatte freimachcn konncn , namlirh del', 
den Nllchweis fur das Hestchen einer .,Verfassung" Zll crhringen, zeigt 
seine Ulltersuchung iiber den Anteil del' SUinde an del' Einfiihrung del' 
Heforl1l<ltion in Hessen (8. 160 ff.) und def ExkufS nZur Fm-go del'rccht
lichen Bewerhmg der ,.Homberger Reform;~tionsordnung" von 152G'" 
(S. 182 ff.). Er hat den Nachweis, daB diese Refonnationsordnung, "del" 
knhnste ki rchliche Vt'rfasslIllgsentwurf, den die Reformation des seth~ 
zehnten Jahl'hlllulerts gezeitigt hat" (Befi, Entwickelung d. hess. Kircho 
unter Philipp dem Grofimiitigen), oh ne die Mitwirkung des r,andtagcs 
entstanden ist, ein fOr allemal erbracht, des Laudtages niimlich: der, 
UIll wirken ZIl kiiullen , das He c h t der Gesetzgebullg oder das der Zu~ 
stimmllng zu esetzen hiittc bcsitzen mtiSSl'II. Hier erweist sich ZUIll 

ersten un einzigen ~Ial die Idee des Bllches als fruchtbar fur die 
Unters dung. Im Gnmde abcr ist doch auch diese Frage nur von 
sekt .uiirer Bedeuhlllg gegenlibcr der nach dem tatsitehlichen EinfluB 

~ r auf del' Homberger Synode versammelten Stilllde auf die neue Ge
staltaog der Dinge, ihre theologischen und orgnnisatorischen Grund~ 
JageH. Hie rfiir aber reicht ill diesem Fa,lle das vorbandene spiirliehe 
Material nicht aus .. 

Marburg. A. Lichtner. 

6ustay Anri c h, :JI' a rt in B u c e r. Buchschmuck von Joh. Kallllll. 
StraBburg, K. J. TrUbller 1914. 147 SS. 2,75.At, kart. 2,90 .If. - ~Ian 
kannte Anrieh a]s einen del' besten Kenner Bncers <tus seinen schonen 
Aufsiitzen ,.Die Stra6burgcr Reformation oach ihrcr religiosen Eigcnart 
und ihrer Redeutung filr den Gesamtprotestantismtl~' in der "Christ~ 
lichen Welt" Hl. Jahrg. WOo Nr. 25-27: in vorliegendem Heft hat er 
;lUS auf3erem AnlaB filr die " weiteren Kreise der Gebildeten" eine um· 
fassende "Skizze" seines Lebens, Wirkens Llud Denkens g!:!geben, die 
auf weiter und tiefer Kennt-nis del' Quellen bcruhcud in schiincr haft~ 
voller Spraehe fesselnd wirkt, wo man sic anisehlagt. leh verweise 
z. H. auf die treffJicho gercchto Charaktcristik des Landgrafen Philipp in 
zehn Zeilen (So 79) IInd ,tuf die al1schlid.lende Schilderung des Vcr· 
hii ltnisses Bucers Zll ihm. Die beiden letzten Seitcn bieten eine Ober
sicht liber Quellen IInd Literatur. leh mochte dem Biindehen, das sich 
in Dmck und Bilderschmuek sehr gcHillig darstclit, die weiteste Yer~ 
breitllng wtinsehen. 

Mm·bltrg. K. Wenck. 

Jleinric lL Zinn, Die Heforma.tioll IInd GegenrefornllLtion in 
H erbstein und den ehemals l andgridliehen und rittor~ 
se h aftlichell Orten des iistlichen IInd siidostlichen 
Voge l sbergs. Giefien 1912. Selbstverlag. 122 S. 2 At. 

Von dem umfangreichen mitlelalterlichen LandLcsitz der Abtei 
FlIlda im ostlichen \'ogeJsberg (Herbstein , Freiellsteinall, Krainfeld, 
Burkhards und Lauterbaeh) ist mu Herbstein trotz wiederholter Yer~ 
pmndungen bis ins 19. Jahrhulldert fuldiseh gebli('ben lUld Jiegt hente 
no ch mit iiberwiegcnd katholischer Hevolkerullg mitten in protestan
tischcm Gcbiet E'ingesprcngt. Die Riedcselschen IInd Gorzischen Stan-
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dcshcrrschaflcn lagcrn si ch hier in nord-siidlichcr RiChtllll~ zwischen 
altfuldischem und hcssische1ll ll,errschaftsgcuiet. Wo solchc GcgclIsiit-zc 
im \Vandel del' ZeiLolI die Geschichts-Entwicklung beeinfltlflt ImlJcll, 
lout houte !loch ein ticfes Empfindell fUr das '-erstlindnis del' Vergangcll
hoit fort. Wie in Alsfcld, so wirkt anch iu J~autcrbach cin Geschichts
"orein, dessen Bliitter, herausgcgeben von Pfarrer Hermann Knott, dcm 
Vogclsberger liber seine rauhc lleimat \'iel bringen nod auch del' 
wissenschaftlichen Erkcnntnis dicnen, da sic mane hen verborgcncn 
Schatz del' Archive heben. In dieser Richtullg ist auch der Wert del' 
vorlicgenden Schriit zu sllchen, da sic nicht nul' die bekalluten Dar
stcllungen und Aufsatze Ober die fuldische und Orts-Gesehichte jencr 
Zeit sorgfiUtig fUr die engere IIeimat verarbcitet, sondem unch die 
Arehivalien der Staatsarchive in .i\farburg und Darmstadt IInd del' Frei
henen Riedesel nl1tzbar macht. Die Ereignisse in Herhstein stellen im 
l\'l.ittelpunkt. Ahnlich wie in dum riedosulschen Froiensteinau suchte 
auch hier del' Abt von Fulda. ohne Erfolg das Umsichgreifen del' Re
formationsbeweg11llg einzudiimmen. Ocr erste evangelische Pfarrer 
Kaspar Haun muBte zwar 1527 weichell, aber seit 1548 scheint dallernd 
ein protestantischer Seclsorger tlitig gewesen zu sein. Flirstabt Balthasar 
\'on Dernbach, dessen Religionsedikt VOIl 1603 auI S. 68 ff. abgedruckt 
wird, hat 1603 den letzten evangelischen Prediger Yalentin Eckhardt 
entfernt. Wtihrend die gegenreformatorischen Ma13nahmen van Balthasurs 
Nachfolgem in den I'iedeselschen nnd gorzischen PJarrgcmeinden infolge 
des Westfi.Llischen Friedens dlU'ch die Landesherrcn rlickgangig gemacht 
werden konnten, blieb in Herbstein den EV<lngelischen die Einkehr ver
sagt bis zur BesitzcrgrcifLtng durch Hessen 1810. - Das mit wanner 
Licbe Zlll' Hcimat und zum Evangeliulll geschriebene lllichlein moge 
oach dem WUl1sche des Veri'assers ein lIilfsmitteI werden, "den Ge
schichts- und Religionsunterricht ansch,lulicher und bodenstundiger unci 
damit lebendiger und cindringlichcr zu machen". 

Meiningen. W. De'1'scit. 

J ohan n J aeo b C hr i sto p h von G ri 111 III cl s h a u sen und seine 
Zeit von Artur UecM old. l\fit 9 Tafeln lllld 10 TextabbiJdungen. 
Heidelberg, C. Winler 1014. VIII u. 260 SS. 8 '. 5 .4&. 

Seit 1881 A. Duncker mit den ersten Gelnhiiuser, 1887 G. [{Oll
necke mit den ersten Offenburgel' Nachrichten hen'orgeh:eten sind, 
welche in ihrem Zusammenstimmen die Herkunft des Simplicissimlls~ 
Dichters aus del' kleillcn wetterauischen Reichsstadt sicher stellten, hat 
die Forschullg ilber Grimmelshallsen nicht geruht: zahlreiche Archive 
sind durchforscht worden, lUld in den Werken des Autors hat man 
immel' nene Anspielungen gefunden, deren \' erwertung fUr die Biographie 
freilich nicht leicht ist: denn del' welterfahrellC' Gr. war zugleich ein 
groBer Hilcherleser, und auch mit dem was er seJbst gesehell und er
lebt hat, schaltet er oft recht frei, wo er cs Zllm Erlcbnis seines Helden 
nmmodolt. 

Das Buch von Hechtold ist aus EinzeJaufsatzen entstallden und 
trRgt die Spuren diesel' Herkunft deutlich an sich. Es behandelt dllrch
<tus lIicht alle Fragen del' Gl'immelshansen-Forschnng: so wird die Zcit 
der Konversion kaum berLihrt, die von Scholte nen angeschnittene Fm-go 
n<leh dem VerhlUtllis des Autors Zll seillen \'erlegern nicht gefOrdert, 
Echtheitsfragen und alldere Interessen del' Literattugeschichte bleibcll 
gnnz aus dem Spiel. Aber im ganzen ist es do ch ein Bnch oder ge
radezu das Huch, wie wil' cs eben jetzt hrlluchen, wo die libel' meh-



235 

rere vollstiimlige Werkc und fast ein Dutzcnd Zeitschriftrll zerstrcute 
I.iteratur RUS den letztcn 30 Jahrcn kaullI noch zu iiherschell war. Ich 
bcdauerc nur, daJ3 der Vcrfasser, der sain Werk so rcichlich mit Bei
gahen: Faksimiles , Stammlilfelll , alten nud neuen Abbildungen des Lo
kals, Urkullden und Akten uusgestattet hat, lIns einen bibliographischcll 
Oberblick liber dirse hiographischc Litcmtur vorenthiUt: .. weh ein Kiift
chen del' Ortenau hiitte Illall gem zur Hand. 

H. gehort selbst zu den cifrigslen und crfolgreichsten Archiv
forschern, er ist zugleich cin grundJicher I{cnner der Schriften Grim
mclshausells und bewahrt im AufspUren nod in lIer Kritik autobiogra
phischer Zilge sc!mrfen Blick nud gesundcn Takt, drangt dem Leser 
unch seine .Ergebnisse nirgends auf, sondern BLOt dem Zweifel Haum, 
wo immer er am Platze ist. leh halte ihn kaum fUr berechtigt gegen
iiber der Vaterstadt (obwohl ncuerdillgs eill verbliiffender Anspruch flir 
Schotten im Yogclsberg angemeldet wird), aber ieh ,"ermag ihn nicht 
zu besiegen gegeniiber der iiblichen Ansctzung des Gcbllrtsjahres auf 
ca. 1625: wenn mall das crste urkuudliche SUick von Gr.s Hand, das 
S. 18 verkleinert faksimiliertc Schreibcll yom 10. Dez. 11.)40 sieht, diesc 
n'ifen, miinnlich feslen ZUgc einer wahrhaft kalligraphischen Schrift, 
so Milt cs schwer zu glauben, daB sie eincn'L 15jahrigell Jiingling gc
horen, del' ohne rechte Schulbildung <wfgcwachsC'!l mit 10 Jahren unter 
die Soldatell gekommen sein 5011. 

B. will die IIllnauer Episode des' Simplicissimus', bei der deut
lieh llUS literarischen Quellen geschopft winl, nieht biographisch ver
werten, ellwimmt daWr aber aus dem 'Ewigwahrendcll Calender' einen 
Aufcnthalt df's Zehnjahrigen in Kassel llnd weist selu gltickJich nach, 
daU in der wesWilischen Partie des' Simplicissimus' genaue Kenntnis 
des Lokals und der GarnisonzusWnde von Soest durchblickt: er nimmt 
an , da.B Gr., der als blutjunger Musketier seine miliUirischc Lallfbahn 
begonnen hat, in Soest zu dem Dragonerregiment des Grafen Gotz gc
treten nnd mit diesem 1638 an den Oberrhein gelangt ist. Dort hat 
si ch sein weiteres Leben, Illit geringen Unterbrechungell, auf dem engen 
Hal1IU zwischen Offenburg und Rellchen abgespielt. Die bisher bekannten 
Daten aus dieser Zeit (lG39- 1676) Silld von B. sorgsam zusalllmeo
gestellt, vennchrt und kritisch gesichtet. Jch glaube freilich zu wisseD, 
daB G. f(onnccke ooch im Besitze weitern Materials ist, das er uns 
hoffentlieh nicht mehr lunge yorenthalten wird. 

Seit IG3D befnnd sicl! Or., wie es schcint wieder aisjlllskcticr, untcr 
der Besatzung von Offellburg, seit 1640 ist ('I' in der Kanzlei dcs KOIll
mandallten , des kaiser!. Obristen Hans Reinhard von Schauenbnrg nach
weisbar, der zu einem in der Ortenau und in Orrenburg selbst begii
telieu Geschlecht gehurte, und bis zllm -Mai 1647 ist er in dieser Stel
lung verblieben. rOll da ab stocken die Zengnisse, lInd im Jllni bis 
September WJ8 begcgnen wir dunn seiner IIm"erkennbaren Handschrift 
in den Berichten des Obersten Joh. Uurcard von Elter (eines Sehwagers 
des Obersten von Schauenburg) aus Wasserburg am Jnn; hier muJj er 
in dee letzten Periode des groBen Kricges ooch einmal CiD recht be
wegtes Leuell geflihrt haben. Am 30. August 1649 heiratet Gr. in 
Offellburg: als Secretarius des Eltcrischen Regiments. Seit Januar 1(;50 
aber erscheillt er Zll Gaisbach Ober Obcrkirch als Schauenburgischer 
Schaffner, wo er nach und lIeben einander die Gutemngelegenheiten 
mehrerer Mitglieder der Falllilie verwaHete, vor :lIlem die seines alten 
Obersten lIalls Reinhnrd. 1111 J. lHHO 1l11lB Or. diese wenig ejntrll~liche 
Stellung aufgegebC'u habeH: er teat dilnll in den DieDst des reichen 

• 
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StraBburgcr Arztes Dr. Kiiffer libel', dossen ortcllltuischcll Grllndbesitz 
er van dcm neu aufgebautcn SchlOJ3chcn Ul1enburg ,LUS IGG2- 1665 
nachweislich beaufsichtigt 1Hlt. Im Fehruar 1666 aber trcffen wir ihn 
wicder in Gaisbach, llnd zwar als Wirt im ,.Silbernell Stern" - cs ist 
"dasselbe 'obere Wirtshaus· im Dode, das er schon f .. (iher seit Ostern 
1657 als SclHlffner bewohnt hatte: hier, im abom Stock, wird sioh cin 
wcsolltlichcr Toil seiner schriftstellerischen Arbcit abgespie1t haben, 
dercn Allfii.nge woh1 schon in die Offenhurger Zeit fallen. Im J. 1667 
edolgtc auI seine Bewerbung hin die N"ominatiou zum fiirstbischofl. 
StraBburger SchultheiBen des Fleckens Renchen: in diesel' fUr cinen 
Manu von seineI' Beg<.tbung lInel Welterfahruug noeh immer rceht nie
drigen Stellung h,Lt er die letztoIl 10 Jahre seines Lebens zugeunteht: 
am 17. August 167G ist er zu Renehen gestorhcu, naehdem er in der 
letztcn Zeit, naeh dem Einfall TllrGll!leS !loch einlllal in ein militiirisches 
Verhiiltnis eingetreten war, das seine Todesurlmnde nieht nailer be
zeichnet. Er hinterlieB einen SOM, der es spllter zum kaiserlichen 
Hauptmann und Postmeister brachte, und mehrere Tocbter. Der :\lannes
stamm ist zu Hagenau i. K , wo ein Enkel die noch heute bestchende 
Gastwirtsclutft Will ' Goldenen Apfel' innehatte, in der zweiten Hi1Hte 
des 18. J1J.S ausgestorben: das Blut des Simplicissirnns-Dichters aber 
flicBt noch heute in den Adern von mehreren Linien der Renchener 
Familic Behrle, in welche die Tochter hillcin gchciratet haben. 

Ein BllCh, das dem Werke Bechtolds in mancI1er BeziellUllg vor
gcarbeitet hat, sind des Holliinders J. H. Se h 0 1 te leider sehr unge
schickt geordnete 'Probleme der Grimmelshauseniorsehnng I·, Gra
ningen 1912. Aber das groBte Problem, die Bildungsgesehichte Grim
meJshausclls und das VerhkLItnis seines Lebensgangs in Krieg und Jj'rie
den zu der nmfassenden literarischen Tatigkeit, die er entfaltet ha t, 
win} auch von ihm ka.um gestreift. Hier liegen Hll.tsei denen vergleich
bar, die uns die Person und das Lebcnswerk Shakespcares aufgibt, -
und es soli uns gal' nicht wundern, wenn elnes'l'ages auch uber Grim
melshausen so eine Art Bacon-Hypothesc .~lUfgesteIlt wird. 

Gottingen. Ed'Wm·a 8clwoder. 

WjJhelm Kratz S. J., Landgraf Er-nst von Hcssel1~Rheinfels 
nnd die dcutsehen Jesuiten. Rin Beitrag zur l(oll\·ertiteu
gesehiehte des 17. Jahrhunderts. Freiburg i. ll., Herder, 1914. VI 
und 99 S., 2,50.At (117. Erglinzungsheft zu den "Stimmen RUS 1\Iaria
Laach."). 

Seit Strieder (1783) und Rommel (1847) haben in del" engeren 
Heimat G. Konnecke in der AJJgemeinen Dentschen Biographic (6, 1877, 
S. 284-286), C. v. Stamford in einem Vortrag des Kasseler Geschichts
vereins (MitteilungeIl 1886, S. X'LTI ff.) und jiingst W. WoJff im Hesscn
land (1914, S. 263 f .) sich mit diesem eigenartigcn Menschen beschMtigt. 
Jetzt hat Kratz in vorliegender Schrift lInter Heranziehung neuen archi
valischen Stoffs die Beziehungcn des J~alldgrafen zu den deutscl1en Je
suiten naher untersucht. P. Johannes Hosenthal war aIs DOI1lprediger 
in Koln der erste Jesuit, mit dem Ernst in nhhere Beriihrung kam. Er 
wurde 1652 des Landgrafen Beiehtvater obwohl inzwisehen der Kapu
zinerpater VaJerian l\fagni geradc beim Ubertritt des Flirsten zur katho
lisehen I{irehe den groi3tcn EinfluB erreicht hattc. Ignatills siegte iiber 
Franz nicht nUl" in der Scele Ernsts, sondern all ch in St. Goar, wo 
schlie61icll die Kapuziner den Jcslliten das Feld riiumcn muBten. AnBer 
Rosenthal trat Andnas Wigand mit Ernst in Verbindung, rus er mit 
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G5 Jllhren das Ordcllskleid auszog und vam Landgrafcll vergeblich zur 
Umkehr bewogen wurde. P. Wilhelm Caspers in Koln gehortc zu den 
Ycrtrautcll , die si ch nicht scheuteu, dem FUrsten die bittersten Yor
wOtie zu machen liber seine ungeratenen S6hne und die Heirat mit 
,,:,!ladamc Ernestine". 'fheologischc lnteressen fesseltcn den f .. andgrafen 
all P. Eusebius 'frnchseB 11. a. K. gibt Zll , daB Ernst cin eillseitigcr 
Bewundercr del' Jesuiten nicht gewesen soi , weil er ein zu selbsW.ndiges 
Urteil gehabt hti.tte (8. 89), mochte aber uoch soin Gesamturteil dahin 
zusammcnfasscn, daB Ernst "ein Frculld uno Verteidigcr" des Ordens 
geworden sei (S. 95). Demgegcntiber ist allor doch zu beachten, daB 
genl.de del' LalH.lgraf das "stark entwickelte Selbstgefiihl " (S. 72) besaB, 
welches einem P. Wigand so vel"hangnisvo!l wurde , und daB sein Gc
rechtigkeitsgefi.ihl , sein gesunder MenSlchem'erstand und seine irenischen 
Neigungen ihn Liber die Parteien erhoben. Selbst bci den Proteslanten 
fand er trotz all er Jrrtiimer in den Grundwahrheiten des Christentums 
eine Obereinstimmung mit den I{atholiken (S. 55). Ein "haereticlts 
materialis" 'war ihm lieber als ein "formal Heuchler und Libertiner" 
(S. 45). K. sucht die Beweggrlinde zu Ernsts Ubertritt ausschlicBlich 
in seinem Charakter, seinem Bi1dungsgang lInd dem innern Zustand des 
damaligcn Protestantismns (S. 18). Wer nUl" seine A ul3ernngen und 
seine Schriften dara,ufhin priift, wird beistimmen miissen. Der Calvi
nismus seines Vaters )foritz, der gcrade in der Niedergrafschaft I{atzen
elnl.wgen unter dem Superintendenten Chri stian Zindel seine schlirfste 
Ausprligung gefunden hatte, mulHe nicht nul' seineI' Dellkungsart wicler
sprcchen , sondern auch seincn politischen PHi.non bei Kaiser und Reich 
(\volff im Hessenland 1914, S. 263) hemmend im Wege stehen. Die 
politische und religiose Bevormundnng durch die Kasseler Linie hi cb 
ihn mit ins Lager Roms. Die politischc }]undhlllgswcise des Lundgrufen 
Imt nicht immer mit seillen Empfindungen Obereingestimmt (S. 77), man 
wird daher auch bei der Beurteilung seineI' KOllversion sich nicht 
einzig und allein auf die ill seinen Schriftcll entwickelten Hcweggriinde 
sWtzen diirfen. 

lJleiningen, W. De1"sch, 

Erust Zeh, H. a n a u er Fay e 11 c e. Ein Beitrag zur Geschichte del' 
deutschen Kerarnik. Marburg i. 11. , N. G. Elwert) 1913. 240 u. 
LXXVIlI S. , 146 Abo., 35 Tale]n Ulld 11 Markelllaleln. 18 geb. 20 .lt. 

= Beitriige ZUl" Kunstgeschichte Hessens nnd des Rhein-l\Iain-Gebietes 
hrsg. von Dr. Chl'. Rauch. .Bd. 1. 

Die Geschichte del' deutschen Fayence-Fabrikation ist lloch ein 
JurchaLls dunkIes' Gcbiet) in das hisher kau!ll wissenschaftlich aus
reichende VorstoBe ullternommen worden Silld. \Venu eiJle sichere 
Gnmdlage geschaffen werclen soli, so bleibt uichts auderes iibrig, aIs 
jede einzelne Fabrik gesondert zu behandel.n. Erst daun winl cs llli.lg~ 
lich sein, eine Geschichte der deuJschen Fayence zu schreiben. So 
darf ein Werk, das del" Hanauer Fayencc gewidmet ist, von VOl"ll

herein mit Freude begrUBt werden. 1st do ch die von 1661 bis gegen 
1806 'in Neu-Hanitu betriebene Fabrik wahrscheinlich --. ganz sichcr ist 
cs [loch nicbt festgestellt - die ii1tcste delllsche Fayence-Fabrik liber
IW.llPt. 

VI. vorliegellden Werkcs stellt die Geschichte del' Fabrik voran. 
Die Griindnng geht aus von zwei in Frankfurt a. M. a[lsassigen Nieder
Hindern , Daniel Behaghel und seinem Schwager Jacob van del' Walle. 
111 Frankrllrt Ilicht III it gcniigcndelll EntgegenkotlllllCn be hand elt, wandtcn 
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sic sich am 5. Miirz 16Gl mit ihrcr Bitte an dell GraIcll von Hallau, 
den Schutzherrn del" gleichfalls von NicdcrHindern 1597 gegrlindctcn 
StadL Neu-Hanau; hcrcits am 5. Miirz wurdc dcm Gesuch cntsJlrochcn. 
Bcwilligt wurde den Bittstellern ein 20 jahrigcs jlonopol fiir ihre Fabrik , 
zollfreie Eio- und Allsfuhr 50wohl der Hir die Fabrikation nutigclI Hoh
produkte wie der fertigen Waren, endlich flir den kiinftigcll Betriebs
Iciter llnd die Arbeiter gegen Erlegllng eincs Schutzgeldes Bcfreiung 
von den biirgerlichen Bcschwerden. 

Die erstcn in def Fayencerie ausgehildetcll Arbeiter kamen naWr
lieh gIeichfalls <lUS den Nicdcrlanden. Der Bctrit'b seheint nicht sc hJ echl 
gcgangen zu sein, indcssen do ch einigc Mil3stimmung in def BUrger
schaft hervorgcrufen zu habcn, die der hishol'ige Werkmeister J ohanncs 
Ball y bellutzte, UIlI 1697 das PriviJegiulll statt fUr die bishel'igell Unter~ 
nehlller flir s ich zu erwerben. Letztere waren infolgedessen gezwungen, 
mit ihm zusallllllen die Fabrik weiterzllflihl'ell. Nach seine m 'I'odo (1688) 
trat seine Frau Anna an seine Stelle, und !lach ihrcm 'rode (1693) iibcr
nahmen Daniel Bchaghcl und Johanna van der WaUe, Witwe des in
zwischen verstorbenen Jacob, die Fabrik wieder allein, die nilch dcm 
'!'ode Behaghels (W9ti) lInd Johannas vall der Walle ( l715) VOII den 
Erben weitergefiihrtwlIrde. 1725 erhielt Henrich Simons von Alphell 
IIchcn Abraham Behaghel das Privileg, welch letztprer aber schon im 
ulichstcn Jahre Russchicd. Unter Alpileu trat ('in entschiedener Allf
schwung ein, wenn auch jetzt schon die Schwierigkeiten sich meld('ten , 
die nach seinem 'rodo (l740) dcm Sohllc II i e ro ny III U s verhlingllisvoll 
werden sol\ten. ro]' allem war gcfahrlich die Konkurrenz der Nachbar
fllbriken (besonders Offenbach llud Florsheim), die schlie61ich sogar in 
lIanall selbst Zll MeBzeiten ihre ErzellgnissC' vertreiben konntell. 'I'rotz 
aller Yorstellungcn wurde Alphen 1773 sogar sein Monopol - auch 
lInter der den :L\lonollOlen nicht besondcrs giinstigen nationaWkollo
mischcn Stromung - vollig eotzogen. Na.ch lIieronymus' 1'ode (1775) 
fiihrtell die Erben die Fabrik noch bis l785 fort; 1786 iibernahm sie 
eine GeseUschaft: Murtin , Dangers & Co. , 17!H Daniel 'roussaint, 1797 
Jac. Achilles LeislC'r, der lUll ein Privilegiulll bis 1806 bat. 18LO wurden 
dllnn jedenfalls die Reslbestaude versteigert. 

Auf die so wcchselreiche Geschichte del' Fabrik folgt dann ein 
sehl' dallkcnswertes Yerzeichnis del' in ihl' beschUJtigteo ArLeiter nach 
der bereits im "Hesscnland" 1893 veroffentlichtcll, von IlcrrnProf. 
\'. Drach aber inzwischen vcrvollstllndigten Liste. 

Der wichtigstc Bestandteil des Werkes ist aber Ilaturlich die 
Geschichte der Erzellgnisse del' Fnbrik. Fiir die iiltel'e Zeitist 
die Forschung naturgelllliB am schwierigsten, aLlch HiSt sich erst VOII 

l740 :1Il eine Scheidung nach den \'erschiedenen Besitzern vomehmcn. 
Die SUicke aus der Frlihzeit (16G1-L700) bestimmt Yf. zunachsl :1115 
ihrcr vou den holllindischen Fayencen etwas abweichellden technischen 
Behandlung, sodann aus del' Dekoration Illit Hanauer WUPPCIl tlnl! 
s('h lie!llich aus dem Fundort in 11;.lnau selbst. Oa, von aB diesen l\lerk
rnnlen vorsichtiger Gebrauch gemacht wird, so erweist sich <lieses me
thodische \'orgehcn als durchalls fruchlbar: au6enlem winl die Be
stimmung der FrUhfayencen !loch gestiitzt und geschlossen durch sti
li st ische Angliederunp; an die FayencclI der Foigezeit, deren Jlerkunft 
ailS der ]Jannuer Fabrik dllrch die Marken ohne weiteres festgestcllt 
ist. Es ist unmoglich, den "ielfach \'erschlnngenen Pfadel1 del' Unter
sHchllng ZlI folgen, die s ich auf eiu uuBcrordentlich umfilllgreiches 
)Iaterial sUitzt: l't'wiihnt scien aber \'011 dell frlihell SWcken das 110ch 
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hcutc im Bcsitz del" niedcrlundischell Gemciudc ZlI italian bcfindliche 
Tinlenzcug mit zwci seh .. illtcrcssunten Darst('lIungcn (darllntel" wohl 
Jas I(ollsistoriultl sclbst) und verschen mit del' IhtiC'rung ( lG77). Zahl
fC'ichcl' als die Stiickc mit curopliischcn, silld dicjcnigen mit ostasia
tiscbell (pflanzlichen lIud figiirlichen) ;\[otivcn. Bcsolldcre Bcachtuog 
\'erdientd(,1" rersuch del' Abgr('uzullg !lach der Fnlnkfllrter Fayellce 
hill , die> so nberalls schwer zu fasscn ist. 

Die z w e i t c Per i 0 de , die Zch \'011 L 700 bis 1740 r('chnct, be
\'orzlIgt anstclle der groJ3cll Bnrockhlumen kleillcre Strcublumen; diC' 
ostasiatischen Anregullgen wirken wciter naeh , dir Motive werden ahel" 
iallgsam \'crdriingt uud vcrstiimmclt: andererseits crfahrcn sic eille Urn
wandlullg zu eincm stanen kOllvelltionelien Schema. Ollerraschend ist 
die Fiillc von Maler- und Droliermarkell, von denen si eh manche auf 
die in der l<'abrik bcsehiHtigtell Arlleiter llezichen lassen. 

Die dritte PerioLle (1740 llis 1781) ist die eigcntlichc B1iite
zl'it unter Hieronymlls van Alphen: es entwickelt sich ein seJb
sUincliger, neller Stil, del' deulschp Blumen bevorzugt. Die Yorliebe fUr 
Exotisch('s beschriillkt sieh anf c1as Kopiercn "on oft phanhlstischen 
Kupfern aus Reisewerken des 17. lInd 18. Jahrhunderts. War in der 
7,weiten Periodc eine :\Ial('rei Illil )Iuffelfarben zw('ifelhuft, so ist diese 
schon HiI' den Anfang der dritton sicher, wenn auch recht selton. Nur 
das Landesmusenm in Kassel nnd das Historische Museum in Frank
furt b('sitzen Proben davon. Unt('r den mit Scharffeucrfarben bemaltcn 
BWchn, die jetzt ein geradezlI spicgelndes Zinnem:.til zeigen, nehmen 
<'in(' h('sonders wichtigc Stelle cin die Wappen- unci Hanclwcl'kerkrLige, 
die si eh in nicht gel'ingcr Anzahl erhalten Imben. Dna ill Jl anau aueh 
die r('eilt sthwierigc lIerstellung von RokokoOfen erfolgt(', ist urkund
liell hezeugt: Zeichnungen ZlI solchen haben sieh anf dem Marbul'ger 
Staatsarchiv gefunden. 

AilS der "i e r ten I) l' r i 0 d e (1787 bis LSOm endlich sind mit 
Sich('rheit nur 8 Stiieke n:lchzuwl'isen. Das englische Steingut und das 
billig('r gcwordene PorzellulI hat die Fayencl' danll iib('rhanpt yer
driillgt. Dies beides hat man ,wch in lIanftu herzustollen wohl ver
sucht, obne Uber das Probieren hinauszukommen. 

Anhangsweise wird dann noeh die 'I'echnik del' 1"llycnce crortert, 
('in Abdruck del' J\kten unl! die sohr willkommcncn 'l'afeln del' HYJ 
~Iarkcn gegeben. Ein weitschil:htigcs Material ist so mit groBer Sorg
fait lIncl L:msicht "erarbcitet. Einzclnes mllg hier lInd da mit fort
schrl'itender El'kenntllis noeh herichtigt odeI' schUrfcr prlizisicrt werden: 
im Gallz('u ist es ein solider, gut fundierter Bau, der hier aufgericht('t 
worden ist. ~Ioehte die vorbildliche Arbeit b;,tld Nachfolge bezOglich 
all(i<.'rer f'ayence-f'abrikell Rudell! 

It'rankfurt a. 1JI. Karl Simon. 

HC'ssische Biographiell in rerbindung Illit Karl Essclborll 
IInd G (' 0 I' g Le h n e I' t herallsgegcbcll Yon Jl erll lllHIl Jl aUI)f. (Ar
l>('ite/1 del' Historiscil('1l i(Ollllllissioll tUr das GroBhcrzogtulll Jlessen.) 
Bd. I. Lieferung 3 S. 257 -BSJ. Darmstadt lVV1 , Grollherzoglieher 
Staatsyerlag. 

Unter den 48 ill dicscm Ifcfte bebundelten ~Iannern und Fraucn 
Inllr ('inc, bescheiden UII It'tzter Stclle!) des GroBherzogtllms Hessell im 
W. Jilhrh. ist di('smul nur ein ('illziger als Kurhessc narh Geburt an
zllsprech(,ll: Der Tabakfallrikant Gc. lIeinrich Lconhard Sehirmer (L787 
"is IHH.j , K aBU 7), Pfarr('rssohn \'011 \\';,ddau hei Kassel , IInf'lIlgs Bci-
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sender, spiLter Teilhaber def Tabakfabrik StruLberg & Koch in Kassel , 
1825 Begrlillder oiner eigenell Tabakfa.brik in GieBen, die schnell aui
bJiihte unel nnter seinen Sprossen noeh hentc neben anderen dortigcll 
IHiusern einen hcrvorragcnden Platz cinllimmt. - Die zu Thalitter gc
borenen BrUder Klingelhbffcr, der Jurist und del' Pfarrer, wlirden 1873, 74 
als prcu13ische Knrhessen gestorben soin, wcnll sic sich nicht liingst 
ihrem crst 18GG von Darmhessen abgetretencn Geburtsort entfrcmdct 
hiittcn. Dom hessischen lInd deutschen Geschichfsforschcr wcrtc Namcll 
siud del' des Hibliothekars Phillipp Walther (18l2-87), den Esselborn 
S. 271- 78 behandelte, des Theo]ogen Ka rl August Credner (1797 - l857), 
dem \Vir das Buch iiber die Homberger Kirchenordnnng (1852) ver
danken (BaJdensperger, der ihm 1897 eine Biographie widmete, lieferte 
S. 354-58 die Lebensskizze), endlich del' des Historikel's und Politikers 
Gcrvinus (1805-71). Del' ihn bctreffende Beitrag Otto Harnacks (S. 
370-76) war die Jetzte Arbeit des zu friih geschiedcnen Literarh.isto
rikel's. Nicht flinf, sondern vier Hefte von je 8 Bogcn sollen cinen 
Band bilden. So sehen wil' mit dem nii.chsten Hefte del' Yol1endung 
des el'sten Bandes entgegen. 

Marbu,1·g. K. lVencli. 

lI e1'm. \'. P etersil orff, Friedrich vonlIotz. 2 Dele. BerJin, Rei
mar 1I0bbing, 1013. 255 u. 423 S. 8°. 12 .!It. 

Ein starker Reiz gcht von diescm Buche a.us: die Pf'rsonlichkeit 
des Helden, cines Kurhessen , del' im 3. Jahrzehllt des verflossenen Jahr
hllnuerts an fiihrender Stelle mit bewundernswel'ter Tatkraft nud Ein
sieht auf das Ziel hindriingte, Preu!3en, den WahIstaat seineI' WirksaJll
keit, an die Spitze Deutschlands zu stellen, zllnliehst wirtschaftspoli-
1"isch, dann iiherllanpt, diese PersonIichkeit hat es dem Yerfasser an~ 
getan, und er zicht in tempcrameutvoller, einelringlicher Darstellung den 
Leser in seine Krcise. Mit ihm begriiBen wir freudig seine vielsagenden 
Llnd vic'lversprechenden Erfolgc , mit ihm wenlen wir von tidel' Wehtnut 

~ erfiillt libel' das nLuhe Geschick, das seinen Helden nach nul' f(,infjiih
dger Wirksamkeit als preu13ischer Finanzminister, !loch vor rollendung 
seines Lebenswerkes , im AJter von 55 Jallren abgel11fen hat. Etwas 
vou del' Kampfesstimmung, mit del' sich v. M. im Gegensatz zu dem 
"Souveranitatsschwindel" del' deutschen KIeinfiirsten erflillte, ist a.ni 
den Yf. iibel'gegangen. Das laBt ihn vielleieht bisweilen uubillig ur
teilen liber Mi.inner, welchc die entgegenstehenden Hindernisse schwerel' 
einschtltzen, aIs v. M., lUld daher sein feurigcs Vorwitrtsstrebell gehenllnt 
habeLL Tch denke vor allelll an die gerade uns besondel's interessie
renden Bemiihungen v. lI1.'s, gelegentlich del' vielfachen Neuordnullg 
des Lallderbestandes am SchluB def Fl'eiheitskriege alsbald die Yerbin
dung zwischen den ostlichell und westJichcn Provinzen Preuf3ens her
zustellen durch Angliederung van F lllda und Hanau an PreuBen, du]'ch 
Entschadigung Knrhessens mit Paderborn, Korvey usw. Noeh ohne in 
lcitender SteJJung zu sein hat v. M. ill viennaligem AnJauf (1815-16) 
mit geschiiftiger Feder die maBgebenden Manlier Preuf3ens Iluf die 
gro13en kommel'ziellcn, militarisehen, politischcn VorteiJe diesel' .Aus
gestaJtung des prellf3ischen Lrilldergurtes in Oenkschri1'ten hingewiesen 
- ihm wurde crwidert, daB Fulda schon dcm hessischell Knrfiirsten 
zugesagt sci. Dahinter stand cloch, so meioe jeh, die ErwiigLlng, daB 
die ja. zweifeUos Ubentus vorteilhaIte Verbindung del' Geiden Staa.ts
hiilften, ;\.uch wenn der .. Kllrfiirst auf den 1'ansch hatte eingehen mogen, 
all dem Widcrsprllche Osterreichs unci Baycl'Ils , die PreuI3cn nicht Z!l 
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1ll1ichtig werden la.sSC'1I wollten , hiHtc scheil('rn mii!;sen. Bilyerns eigcner 
LilndNhunger f'rslrC'ckte sich l8W 14 sogar allf Hanau und Fulda 
(vgl. Illeinc .\nzeige von Schwemer"s Gcsch. Frankfurts I ill Ztschr. 4&, 
lUH). Andrerseits Jag cs JCIIl Heamten, def IHI5-lti die preuBischc 
Zwischcnregierung Fuldas mit Erfolg unci Dank leitete , besonders nahe, 
die duuernde Ycreinigung Fuldas mit Prcullen ZlI crstreben statt seine 
Kmft der UberJeitung Fuldas an 1I1'ssrll ZlI widmcn, \lud iiberdies wur
den ihm die Illannigrultigcn bedeutuugs,"ollen \"orteilC', welche sich 
damns fnr Pr. ergebcn wiirdcn , "Oil dCIll Fuldischen Geh. Finanzrat 
~It.'nz , dessen rerdienst iibrigcns \'om n . voll allcrkannt winl , alsbald 
cingehend dargelegt. riell('icht ist aber der mUheyollere Wl'g der Ver
IliIlldlllng mit denjenig('n KI('inmiiehten , welche die lIandelswege zwi
sehen dNn )Iittelrhein nud Siiddeutschlaud eillerseits, dcm Osten und 
del' Xordseekiiste andrerseits Ztl sperren unternl'hmen mochten, l1111 nur 
j:t nichts an ihl"er SOllv(,l"iinitut einzlIbiiBcn, fllr die innere Obel"windullg 
del" G£'gcnslltz(' zlltriiglicher gewesen als eiDe \'orzcitige Eingiirtung 
tii£'sl'r I\fiicht£' , die sic mit iingstlichel" Besorgnis fUr ihrcll Bestand er
milt lInd mn so widel"hal'iger gegen alles VOII Berlin kommcnde ge
macht haben wiird£'. In eiller groBen D{'ukschrift YOIl 1829 hat v. M. 
drn Segen, dN die damaiigr LJolitisch-geogruphische Rtl'lIung ]lre1l6ens 
rnit si eh IJruehtr, inclem sie den ~littelstaaten keinerlei Besorgnisse eill
fliistert(' , vielllll'hr l'n'llBen nOtigte, si ch .. die "on wahrhaft deutschcm 
Int('resse geieiteten ... rechl innig und eng Ztl verbinden", allsdriiek
lieh hervorgehobcn (11, 2G'J). Damit ist ab er IInvereinbar die Klage 
des rel"fassers, daB v. Jiardenberg llnd W. VOII Humboldt nicht den 
Schwung und dil' Einsicht hatten (I. ti!l, 91 u. 113 f. l, den Lieblings
gedanken des jungcn V. 1\1. , eigene Hesitzerwerbullgen PrcuBens an dCIl 
entseheidl'lHll'll Stellen zu verwirklichen. - Ein anderes! Bei \'oller 
WlirdigulIg dessen, was \'. ),1. flir die wirtschaftliche Einigung Deutseh
lands unter l)l'cllBens Flihrllng als leitendcr Staatsmann gelcistet hat, 
indem Cl' weit entgegenkommend mit dCIll kleinen Hessen-Darmstadt 
auf dem FuBe del' Gleichheit verhalldelte, dcm pr(>uBischen Staate po
liti sehe, jenem finanzielle \"orteile sehnf ulld so andcrc Staaten, zu
niichst WiirttelllbC'rg Ulld Bayern, ZUI' Anniiherullg all PreuBen verloekte, 
wlirp cs £loch erwiillseht g£'wesen, <la nUll einlllal die Biographie sieh 
ZlI pineI' Entstehungsgesehichte des Zollvereins erweiterte, die \Torge_ 
stiliehte des Zollver('insgedankens, so unfruchtbar sic sieh gestaltet 
hatte, kurz skizziert zu sehen. Di(' gelegelltiichen vier abf~illigell Zeilen 
iibel' Nebenius (11, 20'2) geniigel1 doch nicht. lIinwl'isen mochte ich 
hiNbci Illit delll \'f. dal'auf, daB ".)1. mit scincm \'orschlag von Einzcl
vertriigen Prl'uBens mit den kleineren Stuaten zur Fijrderung del' mili
Uirisehen Hnstung Oeutschlands, also ,"on ,.Milit:irkoll\'clltioncn" seholl 
in seinN Fuldner Zeit ( l815. 1G) I\littel unel Wcg bezl'ichnet hat, uuf 
delll die wirtsehaftliche und spiiter uuth di(' militiirisehe Einhcit Deutsch
lands zu crrcichen wal'. Es ist Ubrigens nicht zufiillig, daB ein Kur
hesse den Grund zlIm Zolh"el'(>in gelegt hat, da dieses StraBenland fUr 
die preuUisehell Bestrehungen der "\llgliedel'l1ng an scin Zollsystem ,"on 
d('f' aJl('rgrofiten B('dcutung war (vgl. Schwelllers Gesch. Frank£urts 
Bd. 11 , llleilH~ Besprechung in Ztschr. 46, J92 u. v. P. 11, 174). Das 
hat v. )1. scholl in seiner Fuldaer Zeit \'011 erkanut, und ein sehmerz
lich(>r Schlag fUr ihn war es, daB seine iloffllullg, l1ach dem AbsehluB 
mit Hcssen-Darmstadt \'om 14. Febr. 1828 Kllrhessell .ZII gewinncn , an 
dcm Widcrstande des KurCiirsten scheiieJ'te. Dieser ,.hielt sieh" naeh 
l'jnem Schreiben von Mufflings an Karl .\ugust "on Weimar ,.flir d!'n 

I ,. Z{'it s l'iu·. Bd. ~ .-.: . v 
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Zentralpunkt del' europaischen Politik" uud wollte licber .,ein etwaiges 
Defizit ailS eigen{'r 1'asche decken , als sich gegen eine griWere :'ILacht 
in eine abhangigc Lage begeben" (Il, 134). Man kennt v. P."s scharfes 
Urteil libel' die beiden hessischen Kurfiirsten aus seineD Artikeln in del' 
Allgem. dtsch. lliographie Bd.4B (1898) S.64-75 und S.75-79), ,.in 
Urteil ist nicht gcmildert worden durch seine Forschungen zur Bio
graphic v. M.'s , ja cs hat im einzelnen in v. M.'s Erfahrnngell und be
ziiglichen AuBefungel! reichliche BestiUigullg gefunden. leh hoffe, da(j 
das seinem Buche bei nns nicht Eintrag tUIl wird, weil ieb es als ein(' 
Frucht des gegenwartigen Weitkricgs, der lIllS so viel enger zusammCII
schmiedet, erwarte, daB in Kurhesscn einer unbefangenen Kritik del' 
ictzten hessischen FUrsten , die man bisher mit ('iller rittcrliehcn He
gung fUr die gefaJlcne Grollc so manclnnai abgewchrt hat, freie Balm 
gcwuhrt sein win!. Unserc Leser werden ihre Frcudc haben an del' 
Reihe Wehtiger AIUlen, wclche im 17. u. 18. .lh. "in dencn hoehfiirst
lich hessischen Dionston" cin gutes Andenkcn hinterlassen lmtlcn (T, 10).. 
Wohl del' Ilamhafteste, der hessische Oberst Joh. Chn. Motz , verdiente 
sich die SporeD in den europaischen l-ialldeln , die sich an die Biindner 
Win'en kntipften. (Aber ihr Held, der "Tell Graubiindens'\ Georg Je
uatsch, ist nieht durch einen Roman Gottfr. Kellers bekullnt gcwordcn, 
del' Yf. hat (S. 5) die beiden Zlirieher Dichtcr verwechselt.) Mit dem 
Oberst Joh. Chn. M. ist die Familie Motz (mit langem 0 ) VOIl Witzen
hallsen, wo sie seit Endc des 15. Jh:s auftritt, !laeh Kassel iibcrge
gangen. Friedrieh M., del' l775 geborcne Sohn des 1780 auf HetreiLcll 
seiner verwitweten Mutter geadeltell Justin. Hnr. M. ("t 1813 als Pril
sident des OberappellatiolH,gerichts zu CllSSCI) war sciner hessisehen 
Heimat in inniger Liebe verbunden, in !'.iarbtlr~ hat er als ein fiotter, 
kerngesullder Shldcnt gehaust, aber dalln bat ihn den kaulll Zwtlnzig
jahrigen der G1anz del' friderizianisclH!n Erinnerungen in den preuBi
schen Staatsdienst gcfiihrt. Wahrcnd der dreillig Jahre von 1795- 1825 
hat er sein Yerwaitungstalent, das sich insbcsondere am dem Gebiet 
der Finanzen frOh starke und reichc Anel'kel~rlllng erwarb, wesentlich 
der Provinz Sachsen gewidmet, dabei war es bedcutullgsvoll , daB er 
zur Zeit des Konigreichs Westfalen durch die franzosische Yefwaltungs
schule hilldurehging. Sic hat ihm einc dauernde rodiebe fnr ZentntJi
sation, fUr sehneHo unci genaue Abwickelung del' Geschiifte eiugefio/3t. 
In den letzten fUnf Jahren seines Lebens l825-30 hat er als Finanz
minister jcne fTllchtbure Tiitigkeit entfaltet, deren grolle Bedeutullg zu
crst VOIl v. Treitschke, dessen Andenken das vorliegcnde Bueh gewidmet 
ist, erkannt worden war. Sein schoner Aufsatz " Aus dem Programm 
des Stu;:Ltsministers v. M." ist iibrigens <lUS dem Aprilheft der PreuBi
schen Jahrbiicher von 1877 (Bd. 39) im 4. Rd. der "Histor. llnd polit. 
Allfsatze Tr.'s (Leipzig 1897) S.335-56 nell abgedruckt worden. v. P. 
hat das Material ftir eine eingehende Biographic aus privaten unci offcnt
lichen QueUen mit hingebungsvollem Eifer zusarnmengetragen llncl es, 
wie ieh seholl sogte, zu einer eindrucksvollen IHissigen Darstellung, zu 
einem Ruche, dem ieh recht viele Leser wlinschen moehte, verhrcitet. 
Es wurde den mir zugemessenen R~ulln Ubcrschreitell, wenn ieh a.uf die 
vielHlltigen Beitdige zur Geschichte del' beiden ersten i(urfilrsten und 
der StimmuJlgen in Kassel, namentlieh fUr die ersten flinf Jahre nach 
der Rliekkehr des KurHirsten im einzelllen hinweisen wollte. leh hebe 
ei nen Brief VDm L Oktober 1819, dell v. M. IlUS seinem geliebten Ober
lIrf, dem vom Yater ererbtell Oute scirrieb, hervor (s. J, 156 lInd 175), 
in dem er libel' die gemeingeHihrliche Richtung des Souveranitlltssrhwin-
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deIs der kleinen delltschen Fiirsten schalt, und fel'ller das wlIchtige 
Schreibon, das er um 22, Januar 1821 als Erfurter Hegjcrullgspr~isident 
an den Kurfiirstcn WiJhelm r. sandte: mit leichter Yerhiillung be~ 
zeichneto er den Aurcssatcn ins Gesicht als "SiebenschHifer". So mall
ehes Licht HlIlt anf die Familienwirren Wilhelms IT., die das Verhaltnis 
des Kurstaats zu Preuf.Sen erschwertcll , da eine Einmischung zu Gunsten 
def Kmfiirstin zollernsches Gebliites, so naheliegend sic menschlich el'
schcincll lIlochte, politisch schiidlich wirken IlmJ3te. Del' "err. gibt 
llllbefangen Zll, daB v. :M., del' 182:2 vom l\onig als Vcrmittler in diesen 
Ehewirrell Hach Kassel geschickL wurde, sich libel' die Aussichtslosig
l,eit seineI' Sendullg nicht Rechenschaft gegeben habe (I, 200 - 204; 
libel' die neuen Bellllihul1gen im Jahre 1828: Il, J33-35). Sein Ziel, 
Kurhessen durch :"leine Stral3enpolitik zum Hlicktritt aus dem gegen das 
prenBische Zol!sysLem gerichteten 1\litte!deutschell Yerein und znm An
schlllB an l)reujjen ZII notigen , ist bekallotli ch schon im nu.chstell Jahre 
nach seinem 'rode, im November 183l erreicht gewesen. leh schlieJ3e 
mit den Worten des Yerf:s (H , 290): "Es WiU' eine ' eigentiimliehe Fii
gung, daB .Motz·s cigener Yetter Gerhard von i'lfotz als nunmehriger 
Fin'l!lzministe r KurWrst \Vilhelms H. das Werk des Anschlusses von 
Kurhessen all die gl'oBe .MoLzsche Zollvrl'cinsschopfung rllll'chfUhl'en 
durftc." 

lUm·b lu·g. K . Wench. 

Karl Sicbert, DJ". med. et. phi!., Verzeichnis del' Werke des 
Malers Geol'g Cornicelius. Zusarnrncngestcllt und eingcJeit.et. 
(St.ud ien zur Deutschen KUllstgeschichte, J[eft 171), ShaBburg, Heitz 
1914. Mit 16 Antotyp. alll 12 Tale!n. (86 S.) 6 .!It. 

Eine willkomlllene Ergi.inzllng zu dcm ZeitsclH·. 41 , 329 besprochenen 
Lebensbild des leider viel ZlI wenig bektumten HanHuer Malers (1825 
bis 98)! S. nennt es im Vorwort vom Januar InU cinen "Oeuvre
Katalog in cbronologischer H.eihenfolge" - vieIJeicht konnte si ch jetzt 
statt des fremden Stichworts die Bczeicbnllng "Werkliste" einbtirge rn. 
Dem Verzeichnis ist 8. 1.1-3(; ein LebensabriB lU1d kiinstlerische Wiirdi
gung untel' Verwertnng del' neuesten Forschungsergebnisse vorangeschickt. 
Den dreiJ3ig TILfcln des Hauptbuc!ts, welche vorzugsweise abgeschJossenc 
Kunstwerke wiedergeben, stellen diesmal zwi:i]J Tafeln gegenuber, die 
mit' wcnigen Ausnahmen Studien bieten, in denen sidl .,die Kunst des 
Meisters in ihrer urspriingljchen Kraft und Schi:inheit" zeigt, ich hebe 
hervor tlie packenJe Kohlenstudie des Christuskopfes zu "Judas Verrat" 
(Tf. IX ) und die nicht minder ergreifellde ({rcidestudie del" .MiirLyrel'in 
Zll "Glaubellsstark" (TL X), dl.lneben '.LUch: !lach Olgem1ilden (auf Tf. Xl) 
das reizvolle Bildchcll des Hausgii.rtchens VOll C. unrl das sicherlich 
lel'lenswahre Bildnis von Wilh. Siebert, dem Vater des Yfs. Die 'rafeln 
des neuen Heftes lassen vermissen was diejenigen des frliheren Ruches 
boten: die Jahrcsangabe der Entstehung del" betr. Bilder und eine Ver
weisung auf den beschreibenden Text. Die Angabe der Nllmmer des 
\'erzeichnisses hilft nicht zu dcrn Text., und dieses Verzeichnis selbst 
(8. 44-86 mit 672 Nummcrn) ist in seinen zeitlichen vier Abtei.!ungen 
der IIanaller Zeit (1853- 98), die si ch noch jedesmal in zwei Unter
alJteilungen: a) Hi!der, !J) Aqllarelle und Zeichnullgen g li edern, keines~ 
wegs leicht zu iibersehen und zu handh<tbcn. Wenn Iloch ein Inha!ts
verzeichni~, wenll Uberschriften arn Kop£ del' Seiten gegeben warcn! Aber 
S. hUtte die Ubersicht liber das Lebenswerk des l\la]ers bei dem geringen 
Umfang des Heftes sehr gut UIll yieles er1eichtern konnen, weun er in 
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alien Teilen des vorJicgenden lIeftes wcchselseitigc YerweisungclI und 
solche <lIlf Text llJld Abbildungcn des Jlauptwcrks gcboten hUtte. IndcU 
am Eode kann mall diescn .Mangel se lbst ersctzen und daun si ch Jcs 
gauzen um so mchr freucll. 

Marburg. K. Wenck. 

nichard Schwcmcr, Ceschichte del' frciell Stadt Frankfurt 
Il. M. (1814- 1006). JIll Auftrage del' stlldtischcn historischcll KOIll

mission. 3. Bd.!. T. (XII, 420 S.) Frankfurt a . M. J. Ba.r & Co. 
1915. 6 .It. 

Diescr llaJbband umfa6t dje Zeit ,'on 1836 bis Ende des Jahres 
1849. Band 2 hatte geschlossen mit def Ergebung Frankfurts an dell 
wcrdenden wirtschaftlichcll Einheitsverband Deutschlands, mit def Nic· 
derlage leitender M~lnner Frankfllrts, vor allclll des Biirgermeisters Tho
mas, die um del' heii1gcliebten Selbstandigkeit wilJcn delll preulJischclI 
System widcrstrebt hatten (Zeitschr. 46, 191-9,1). Diese Nicdcrlage 
enthielt aber die Biirgschaft einer neuen wirtschaftJichen Blute der 
Stadt, llnd schnell trat diese versohncnd hen'or. Die politische Be
dentung des Zollvcreins wUrdigte der trcfflichc Eduard Souchay 184 L 
mit den Worten, daB er seit Jahrhunderten ZUlU crstcnmal wieder das 
llewu6tscin eillcs miichtigen Gemeinwesens erweckc (S. 49 ). In dem 
neuen Halbband spitzt sich in noch hoherem Grade alles Zl1 aliI die 
gemeindentsche Entwickelnng. Welln die uufFrciheit und Einhcit des 
deutschen Yolkes gerichtcten Bestrcbungcn erfolgreich W<lren und bliebcll , 
dann war in Gegenwurt ulld Zukuuft FranHurt del' "~Iittel- uud Angel
punkt deutschen Lcbcns" . Aber diese Bcstrcbungcn sanken Zusallllllen 
vor dcm Widers tand der alten llli.ichtc, und ihr ZlIsamlllcnbruch blicb 
flir Frankfurt diesmal ohne versohnendes Moment, da die Riickkchr des 
alten BUlldestags flir die Besten nur die bittcrc Enttauschung lIlehrte. 
So zieht sich durch die-sen lIalbband ein Untcrton, welcher die I-Ioff
Jlungslosigkeit der mit so viel Idealismus ullternOlllmcnen Freihcits- und 
Einheitsbestrebungcn auch den Uukuodigen vOT<lusempfinden lassen wiirde, 
1111(1 es fehlt ihm der Reiz der voo dem Kampf eines Uberragellden si ch 
verblutelldell Helden, wie es BUrgermeister Thomas gewesen war, aus
geht. - Ye it \'aJentin hat scin schones Buch "Frankfurt a. M. und die 
Revolution von 1848 '49" (55! SS.) ausklillgen lassen in eillcm SchluB
kapitcl ,..Fl'ankfurt nach der Revolution" , dus dic Flut der poiitischen 
Entwickelllllg, die l848 eingesetzt und 1819 £loch keincswegs geelldet 
halte, in ihrcm weitcren Stcigen bis zur groBcll Hc\'ollltion \'on 186G- 71 
verfolgt. Sehw. muBte aus iiu8eren Grlindcl1, weil der dritte Band zu 
umfangreich wurde, die crste IIlllfte zUlliichst allein erseheillcll lasscn. 
\'aJentills Bueh hattc ihm viel vorweggellomlllclI, es hatte sich in brei
tcrem Strome ergehcn kunnen , und daB del' AusgangsplWkt seines \'cr
fassers die Revolution VOIl 1848, ~9 ist, derjenige Schw."s die Geschichte 
der Stadt Frankfurt, in welcher natiirlich die Hevolutionsepochc in cincm 
dem Plane des Wcrkes cntsprechcndcm Umfl.lnge dl.lrzustelleu war, ist 
insofern flir den Eindruck der beiden Biicher VOIl gerillgerer Bedeutllllg, 
als man glaub(,1l mochte, nls :lUch \ 'al. die historische IndividlluliUit 
Frallkfnrts recht eigcntiich zu crforschen unternommen hat - er mu6te 
es ja , wenn er darstcllen wollt£', wie die Revolution von 184849 von 
einem ihrer HauptschaupHitzc, von del' Stadt Frankfurt beeinflu6t wlIrde 
nod in welcher Weise sie auf das innere Leben dieser Stadt einwirkte. 
Aber ein gr06es archivalisches Material , das dem Beauftragten der 
Frankfurter histori schen Kommission zuerst zllr Benutzung offen stand, 
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IInd die ncuc Bcwahrung der Eigenschaftcll, welche seine frliheren 
Biillde in Forschung, gercchter Bcurteilung und schoner Formgcbung 
aU5zeichnet(,Il, sichern diescm Ifalbbande cinen ehren\!oUen PJatz in 
der nCllcren Geschichtsliteratllr (jeh Illochte rermeidung entbehrlicher 
Frcmdwortcr empfehlen, vgl. z. B. S. 75 unten, S. &l unten ), WCOll anch 
im Allgenblick unter dom Donner del' Kanoncn des Weltkriegs das In
teresse fUr die Versuche von 1848/49, durch Zusammenkiinfte nod Be
ratungcn die Einheit Dcutschlands zu schaffen, nicht vollkriiftig sein 
sollte. "lit den RealiUiten warcn", wie Sehw. (S. 179) sagt, .,die :Manner 
von 1848/49 frcilich sehr schwach, daHir aber bcsaBen sic !loch einen 
herzerquickcndell Glauhen an die )[acht del' Ideen". Darin fUhlen wir 
lIllS ihnen, so Hige ieh den vor dem Krieg gesehriebellen Worten Schw:s 
hinzl1 , in dieser groOen Zeit doeh wieder nahe gcriiekt! Es wUrde ilber 
den Rahmen dieser Zeitsehrift hinatlsgehen , wcnn ieh im einzclnen auf
zeichccn woilte, inwiefern bei Sehw. dank anderem Ausgangsflunkt und 
reicheren )Iateria ls nse hlieOlieh ein anderes Bild entstand" (S. 389), 
Sehw. setzt hinzu: Mneben dem sieh aber dus Yaientins auf den mcisten 
Gebicten ill seiner Eigenart und Frisehe dauernd behaupten wird ';. 
Auf mehr nls dreiBig Seiten (So 373-406) erhalten wir in kiirzeren nnd 
liillgeren Anmerkungen Rcchenschaft tiber die Quellen, kleinere QueUen 
im Wortlaut nnd kritisehc Erorterullgen einzelner Fragen. 

Hier ist nul' noeh ein Wort zu sagen ilber die di(>smal allcrdings 
viel geringere Ausbeute des Bandes fur die kurhessische Gesehiehte. 
Im wesentlichen betrifft sie nur die Anfiinge des Eisenbahnbaus 
durch unser hessisehes StraBcllland. ?\aturlich haben sich dabei die 
Interessen Frankfurts und Kurhessens beriihrt und gerieben. Wfihrend 
man in Frankfurt in erster Linie iiber lIanau und Fulda mit Leipzig 
verblmden sein wollte, wnnsehte der Kurprinz Kassel zu einer Art von 
Zelltralsonne ZlI machen uud woUte nur von einer Balm wissen, die 
tiber Marburg ging (S. 52). Es war Souchay's Verdienst, daB man si ch 
in Frankfurt Illit dem Erreiehbaren begntigte, aber danll kamen 1841 
die rerhalldlUJlgen tiber die Teilung der Haukostell doeh ins Stoeken, 
weil die offenherzige ZUIllUhUlg des kurprinzliehen Agenten Amschel 
von Hotschild , daB man den Kurprinzell flersonlieh bestechen mUsse, 
bei Souehay keine Gegenliebe fand. Die S. 56 f. wiedergegebenen 
Worte "Der Kllrprinz llluU Geld hawwe. Das Land gcbt ihlll nix. Der 
Mann hat Kinner" werden aus Souehay's Briefen an seine Frau oder 
<tus seiner hs!. Selbstbiographie stammen, vg!. S. 373 f. Ober das ge
schaftliche llnd f<lluiWire rerhaltnis des Kurprinzen zu Amsehel Mayer 
von Rotsehild bietet Sehw. bei anderer Gelegenheit (So 1387) aus dem 
Bericht des Frankfnrter Bl1ndestagsgesandten an den preuBischen Konig 
vom 16. August lEWG interess<lllte Einzelheiten. (Weniger blOde als 
Souehay sehlng Rudolf von Delbrliek 1864 vor, die lange vergeblieh 
erbetene Zustimmung des Kurflirsten Zllr Fortsetzung des Zollvereins 
ihm bar zu bezahlen, Bismarck war dafiir, lUld Karl Mayer von Rot
sehild braehte die Saehe in kUrzester Zeit mit der Fiirstin von Hanau 
in Ordnung, vg!. Rudolf v. DelbrHek, Lebcnserinnerungen Il (1905) 
S. 307). Wesentlieh Souchay's \"erdieost war cs dann doeh, daB man 
1845 si eh cndlich iiber die Baukosten und tiber die Bahnhofsanlage 
einigte. Es ist nieht gaoz richtig {So 63), daO ndie Main-Weser-Baho 
erst im Jahrc 1851 eroffoet wurdc" , vielrnehr wnrden drei versehiedene 
TeiJstiieke 1850 lInd 1851 erOffnet, aber die Linie in ihrer ganzen Aus
dehnung erst am 15. Mai 18S2 nach Yollendung des SWckes Gie6ell
Butzbach. So clltllehme ieh dem naHirlieh von Sehw. benutzten guten 
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Ruche von H. D roll, Sec h z i g J a h r c Jl cs si S c.h erE i s c n lJ ,1 It n
politik 1836~96 (Leipzig, Duncker l.I. lIumblot 1912, 39G SS.) 
S. 46 f. Zur Besprcchung hube jeh cs s. Zt. njcht gcbracht, \Veil cs 
fUr Kmhesscn nul' sohI' wenig bietet. - l\1it Spanllung sehe ieh dern 
zweiten 'l'eile entgegen, WOHCll ja. beide Teije , wie das Vorwort sagt, 
ein Ganzes seill. 

MarbmYJ. K. lVenck, 

Ernst Vogt, Die hessische Politik in del' Zcit der Reichs
g r ti n d u'n g (1863 - 1871), (Historische Bibliothek, B'lIld 34.) 
!lHinchen u. Berlin, Oldenbourg, 1914. (lX, 229 S.) In Pappbd . .At G. 

Ernst Gotz, Die Stellung Hessen-Darmsta,dts zur dcutschcn 
Einigullgsfragc in den Jahren 1861j - 1871. StruJ3burger 
Dissertation, 1914. Dal'lllstadt, Drllck der L. C. Wittichschcn JI 0 1'. 
bochdruckerei. (103 S.) 

Es ist crh-eulich , daB wir jetzt manchen Beitrag zur Geschichtc 
del' Reichsgliindung erhalten, del' sie nicht Illlr vom Mittelpunkt, son· 
dern van del' Pelipherie aus betrachten hiBt, bpsonders in del' An· 
schauungsbeleuchtLrng der Kreise und Mcnschen, die mehr Gegenspiclcr 
als Mitspieler Bismarcks wareo. \V~ihreod llns libel' die anderen slid
deutschen Staaten, Baden , Wurttemberg, Baycrn schon wichtige Quellen 
erschlossen sind nud auch die historische Forschung so mancherlci 
Fragen behandelt hat, so hat Hessell-Darmshtdt mit Ausnahme gelegent
licher Mittei\ungen vou anderer Seite bisher auffallelld zurlickgestanden. 
Und docll ist d.ie Politik dicses Mitte1staates von ulIsgesprochener, wentl 
I.bllCh nicht durchweg crfreulicher Eigenart gewesen, unermildlich an 
alien Orten tatig, an Ehrgeiz und .l\Iachtstl'eben nicht hinter Bayern uud 
Sachsen zmilckstehend, in del' Bereitschl.lft, das Ausland fiir die eigcnell 
Souvcdinitatsinteressen zu HiHe zu mfen, viclleicht am skrupellosesten 
von alien. Und ganz wie der sachsischen Politik Beust, der bayel'ischen 
von del' Piordten ihr Geprage gegeben haben, so der hessischen del' 
Freiherr van Dalwigk. Vor jenen ihm ahnlichstelllllittelstaatlichenAmts
genossen hatte er sogat" voraus, daB van den mittelstaatlichell Filrsten 
keiner in so]ch erkennbar unbedingter und blcibender Ubereinstimmllng 
Zll seinem l\1.inister stand wie der Grol3herzog Ludwig Ill. YOll Hessen
Dannstadt, nnd daB Dalwigk selbst die Katastrophe von 1866 llber
dallcrte und erst im nenen Reich seinen Pla.tz rll.nmen muBte. So blieu 
die hessische Politik VOIll aIten rnittelstaa.tlichen und bll.ndestiiglichen 
Geiste edlillt, als Sachsen schon ein treues Alitglicd des Norddeutschen 
Bundes geworden und in Haycrn Fiirst Hohenlohe an Pfordtens Stellc 
getreten war. 

Es mag richtig sein, daB mall Dalwigk keinen Partikularistell im 
gcw6hnlichen Sin ne, sondern eilH'm Ftideralistcn IlCllnt (G6tz 101), was 
cbenso van Beust und Pfordten zn gelten lwt, wiihrend Hohenlohes 
Nachfolger Bray in Bayern llUr Partiknlarist war, ab er ihre praktischen 
Ziele 11atten bei einem Erfolg jhrer Politik wcnig Unterschiedc gczcigt. 
Es steht ll.hnlich wie mit dem Unterschied del' Beurteilung, ob man 
diese Staatsmanner im wescntlichen nach demErdreich beurteilt, in dem ihrc 
Wurzeln )"uhen, nRch der fnl' sie gegebencn mittelstaatlichen Souveriiniti.i.ts
politik innerhalb der Verfassnng des deutschcn Bllndes, oder nach ihrem 
daraus nattirlich erwachsenell Gegel.lsatz gegen die nelle nationale Ellt
wicklnng. Es ist auf der einen Seite eil1e sti.i.rkerc Wiirdigullg ihrer 
Jlolitischen Daseinsbedingungen und damit auch ihres Zieles, wahrend 
liber die dazu gebrauchtcn 110Iitischen i\littel ebcnsowenig ein Meinllllgs· 



247 

zwicspalt bcstchcn kallll wie Hber dns Schicksal Gesamldeutschlands 
bei eincm Siege ihrer Ideen. Gerade DaJwigk hat diescn Kamllf bis 
zuictzt mit alJen Waffen gcfiihrt, welche die mittel staatliche Rlistkammer 
srit der Hheinbulldszcit Iwfzuweisen halle, wobei er unter der Anrufung 
des Auslandes zu jeder Opferung deutscher Illtcressen fUr das schwin
dende Meal klejllst~latlicher SouveraniUit bereit waf bis an die Schwellc 
des dcutsch-franzosischen Krieges j cs war fUr ihn zuletzt ein \'cr
zwcifiungskampf fiir die ganze staatlichc Anschauungswelt, ill der diose 
Miinncr Icblon uud atmclen. 

Vogts Buch nud Gotz' Disse rtation sind ganz unabhangig von 
cillunder erschienen, und went! allch naUirlich ihrc Wege si ch vielfach 
bcriihren und kreuzen , so behii.1t doch jede Arbeit ihren selbsUindigell 
Wert ncben der anderen. G ij tz gibt eine Darstcllung der hessischell 
Hegicrungspolitik in ihrem Yerhiiltnis zur Offcntlichcll Meinnng, der 
Presse, der Parteien, so weit dies llach den gedruckt vorliegenden Quellen 
moglich ist. Hierin mht der Hauptwert diese r tiichtigen Erstlingsarbeit, 
wclche ein im ganzen erfrculich sicheres und bcsonnenes Urteil zeigt, 
nur zuletzt JaOt si{'h der \'erfasser zn weit auf den schHipfrigen Boden 
der lIypothesell locken. Ich hebo seine Dbersicht liber die Presse her. 
vor, iiber die Grnppierung der Parteiell , iiber deren FUhrer, zumal den 
menschlich Ilicht sehr erfreulichell Metz , das lIaupt der national en 
Fortschrittspartei. Die Entscheidung la~ schlieBlich im Siege diesel' 
Partei Ober den Minister, dessen langsame \'orbercitullg von ihrer WahJ· 
niederlnge vor dem PreullcnhaB del' Hessell 1866 (8. Uti) liber den Teil
erfolg bei den Zollparlamentswahlen 1867 (S. 44) zum endlichen Siege 
UHO flihrte. Zu Gtitz' Auffassung von Dalwigks verschlagenem Spiel 
beim Luxemburger Handcl brillgclI Vogts Mittcilungen die Erganzung, 
die Bismarck als den lIandelnden zeigt, nnl den verstarkten nationalen 
Hiickhalt flir den Fall der Unabwendbnrkeit des Krieges zu haben , wii-hrend 
GOtz Dalwigks Absicht betont, £lurch Hessens geplanten AnschJu6 an den 
Nordbund uod damit die Oberschreitung der Mainlinie f[jr Frankreich 
dell KriegsanlaB zu schaffcn. 

JedenfaUs sucht G6tz bci jeder Fragc auch zu eiDer Aotwort Zll 

kommclI , am welligstell gliicklich bei den Einheitsverhalld1ungen in Yer
sailles, wo die Quellen eben versagen nnd er zu sehr HuvilJes Heispiel 
folgt uurl die Cen:ay.Papiere als Hetter in der Not annut, ohne Uber 
das ,.,vielleicht", "die jlOglicbkeit", "psychologisch verstandlich und 
erkliirlich'" (S. 86 f.) hinauszukommen. Dabei tindet er selbst (S. 87) 
die cinfachere Antwort, daB Bismarck dicse Dokumente gegen Dalwigk 
"wohL nicht'" n6tig hatte, da durch Badens I Laltung der Beitritt Siid· 
Ilessens gegeben war. Das Cer~ay-Dokumcnt muO hemach auch mit 
dcr "ausdrLickJichen offiziosen Erklamng'" die Ansicht stiitzen (S. 99), 
daB Dalwigks Entlassung im April 1871 nicht durch ein uumittelbarcs 
Eillgreifen Bismarcks herbeigefUhrt worden sei. 

Das alles silld Punkte, bei denen V 0 g t s lluch berichtigend und 
erganzend eintritt, das Goswin von def Ropp "in \'erchrung und Dank
barkeit" gewidmet ist. Es war ein gliicklicher Gedanke Yogts, die Gc· 
Icgenheit, die ihm die Durchforschung des Gagernschcll Archivs fUr 
cine Biographie Heinrich von Gagcrns bot, zu dieser selbshiodigen Yer
offentlichung zu beniitzcn , in der aber nicht Gagcrll, sondern Da1wigk 
im .MitteLpunkt steht. So lange lIns die Archive verschlossen sind, 
,"Lissen wir uns liber alle diese Mitteilungen \'011 privater Seite freucn, 
wie sic HiI' Hayern die Aurzeichllungen 1I0hcnlohes wld .Brays, Hir 
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\\'urttemberg die Mittnachtg lInd Suckows, Hir Sachsrll diC' Beusts und 
Friescns gegeben haben. 

lIeinrich von Gag-ern war seit Anfang 1864 l[ess£'lls Ycrtrelcr 
in Wien, und seit Dalwigks politischer und personlichN Freund Beust 
Osterreichs Icitendcr .L\linister geword(,1l war, wur<il'1l die Beziehungcn 
noch cnger nls zuvor; dOl ferner auch Gngcrn gegclluber dem werdclldcll 
bismarckischen Dcutsch land in das groUdeutsche Lager iibergegangen 
ulld daCur in den Dienst der mittelstaatlichen Politik seines Heimats· 
staates getrcten war, so se hen wif Dalwigks Politik ill diesem Brief
wcchsel vollig getreu lInd erkcnnbar vor uns. 

Im Gcgensatz ZlI der Aufgabe, die sich Gntz gestellt h.d, be
schrankt sich Yogt gauz auf Jell in scincm .Materi al geiJotenell Stoff, 
zu dem er uur die notigsten Ergiinzungell alls andere n QueUen gibt, 
von denen er sich other Huch gelegenllich iiher die engere hessischc 
Grenze hinausflihren Ilillt. So stehen wir bei ihm ganz in der Gc
dankenwclt Dalwigks und se iner Genossen, allerdings nur in se iner 
auswiirtigen Politik , die innere behiilt sich Yogt fur eillc spiitcre Bc
arheitung vor. Zeitlich gibt fUr ihn den Ausgangspunkt Gagcrns Amts
antritt in Wien und damit die gerade in FllIll gekommene schleswig
holsteinischc Fmge. Sofort erfahrcu wir uuch ill<lllCherlei iihcr die 
osterreichische Politik, wcnll der hess ische nesandte wlihrcnd des ge
meinsamen Vorgehens der beiden Grollrniichte und ihrer Kampfstellung 
gegell die MiUelstaaten VOII den Wieller Sorgen vor Bis marcks weiteren 
Zielen, besonders vor dem Anllexionsgespenst unterrichtet wurde (S. 20). 

Es ist bezeichnend, wie Dalwigk sofo rt auf dem Sprung stand 
und versuchte sich dabe i zwischen die GroBrniichte zu schicben, indem 
er in Wien lllll eine genugtuende BundeserklUrung wC'gen Wmngels ror
gehen gcgen die Bundeslruppen bat, ein Untcrfungcn, das ihm freilich 
eine base, fast wr Kriegsdrohllng gesteigcrte Abfllhr eintrug (S. 27 L). 
Die unmittelbarc Folge w<lr die Schwenkung des gewandtcn Mannes 
nach dem Westen, der mittelslaatliche Rheinbundsgang gegenllber einer 
drohcnden preuBisch -ostcrreichischen rergcwaltigung. Er sekundierle 
Beusts damaligen Bemiihungen bei Napoleon und rechtfertigte sie nlil 
der "zynischen Behandlung" der :;\Iittelstauten durch Bis marck und " der 
uncrwartetcll Haltullg Osterreichs" unter Graf Hechberg, woranf ('I" 

selbst dann Bcusts Arbeit in Paris im Osten erg~illztc und RuBland 
gegen das ihm gefll.hrlichc Obergewicht PrellBens im baltischen lI eere 
mobil zu machen suchte (S. 53-58, (5). Die Anrnfung der russi
schen Tntervention war die besonderc hessische und wiirttembergische 
SpezialiUit, auI der \'erschwiigerung der FUrstenhiinse r be ruhend: die 
Schwester des GroBherzogs Ludwigs 111. war Alexanders 11. GemahJin 
und dessen Schwester Olga die Gellluhlin Konig Karls von Wlirttemhcrg. 

Vor der Konvention von Gastein 1865 suchte Dalwigk wieder 
Osterreich den Hiicken Zll sUirken <lurch die Zusichel'ung hessischer 
Hilfe, zugleich aber, wie damals aucl! \'on Sachsen aus sein Freund 
Beust, dCIll Blllld und damit si ch selbst eine )litelltscheidung zu sicheru. 
1866 tilt cr darum alles, nm ein so widefwiiltiges Ergebnis wie das 
Gastcillcr, cine AussU hnllng der GroBmilchte unter Beisciteschiebung 
der Mittcistaaten, zu verhimlern, er nahrn jene Politik VDI' Gastein ill 
versch1irfteIU ~laBe auf, cr hetztc in Ostcrreich geradezu zum Kriege 
und arbeitete energisch den Friedensbcmnhungcn Pfordtcns entgegen 
(S. g5 1.). 

11 ier werdell nun \'0111 YerL einzelne Fragen beriih rt, hei dellen 
man wlinschen lJlochte , daB er sich wenigcr streng auf sp in ~Iaterial 



249 

und auf seine knappel1 ErganwngclI aus 'IIHleren Quellen lJeschriillkt 
hlltte. lIier hiittc cine Auseillundersetzung mit def bisherigen Forschuug, 
die Einfiigung seines nell erschlossencn l\latcrials ill den hisher be· 
kannten (lllcllcnkrcis ihn und UIlS wciter fUhrcn kOllncn. 1eh erillllcrc 
u. a. an d<ls denkwiirdigc Gesllritch Bismarcks mit VOIl der Pfordtcn in 
Salzburg 1.8G5 vor d<.'r Gasteiner Zusamlllcnkunft (8. 71 f.), wo cine 
Konfrontierung des der rogtschen Darstellung zugrunde liegcndcn 
anonymclI Berichts mit den anderen, bcsondcrs dcm wichligen del' 
Augsburger AlIgemeincn Zeitung C'rforderlich gewesen ware. Ahnlich 
steht cs mll die Geschichtc del' gegcn PrcuBcn gcrichtcten AlIianz
bestrebungen nach lHH6, Hir die nur del' zweifrlhafte Alter herangezogen 
wird , fernN UIll Beusts eigentnmlichc StellulIg wr Oricntfrage nebeu 
der deutschen: cs hUllo doch auch naher UHf Gagerns merkwiirdigen, 
von Dalwigk gebilligten Refol'mplan vou 18G8 lIud seine Bedeutung eill
gegallgcll werden kOllllen, wellll <Inch damit etwas aus Gagerns Bio
graphic vorweggenollllllen wiirr. Wenn Gagern auBer der Ilcrabsetzung 
der preuBischeu Wehrkraft die Autonomic der preuBischellProvinzen 
als Einheitsfundament forderte , so sehen wir hierin doch Ilur das Be
miihen den illzwischen cingetretenen bedauerlichen Irrtulll der nationalen 
Entwicklung nach drill l{ezept tier Paulskirche von l848 zu korrigieren. 
Anch fUr Dulwigks StellulI ' Zll den Einheitsverhan<Uungcn 1870 ist ein 
tieferes Eingehen ZlI vermissen, wobei er bis zulctzt gegcn dus drohende 
Schicksal illlkllmpft uud si ch all den Strohhalm des von Graf Bray in 
Miinchen i\llfgestellte!l Planes llnklammert, del' einen wcileren, lockeren 
Bund der Sliddeutschen mit delll engeren ?-l'orclbund vorgeschlagen hatte. 
~lU mllBte Dalwigk bei Bray die schmerzliche Erfahrung machen, daB 
zwar ihre partikularistischen Ziele zusammenfielen, daB Bray aber nicht 
gleich Dalwigks frliheren ~litstrcitern Bellst unci Pfordten der foderalist 
unci zugleich der lIlann der mittelstaatlichen Trins gegenHber den Gr06-
machtell war, sondcrn nur der partikuJaristische Yerfechter einer Sonder
steJlung Bayerns allein. 

SOllst Ill.Bt Yerf. .uu manchcll Yorgang cin helleres Licht nls 
bisher fallcn, Flir die bcsondcrcll Bczichungen Zll Kurhessen ist es 
freilich nur wenig, die Erinnf'fulIg an Dalwigks !loffnulIgen nuf das 
Aussterben der Kasseler Linie, die seine Politik 1851 beeinfhlBt hatten, 
die abcr 1866 nicht wieder auflebcn konllten, und die Mitteilllng :tus 
Dalwigks Tagebuch von Bismarcks zornigcn AuBerungen Uber Prillz 
Friedrich \'on Hessen-Knssel. de .. zehllmal in Berlin gewcsen sei , um 
die l\ bdankung des KUlfiirsten zu betreiben, um dann wieder den zart
lichen \'etter zu spielen, als llIall gegcll dell KurfUrstell cine energi
scherc Sprache Hihrte (S, Ll2). 

Sehr seharf tl'eten auch die schon erwllhntcn Auslandsbeziehungen 
Dalwigks hcrvor. Die bekanlltcll Ellthiillullge>1l des Generals DlIcl'ot 
tinden hier ihre mittclbare Bestii.tigung. Dalwigk trich "or 1870 ill 
F'rankreich ebenso zum Kriege an, wie t8GG in Osterreich, denn er 
vcrtmulc damnf, daB Fmnkreich siegen und daB dann Osterreich 
eingreifen und die ~Iittelstaaten in ihrer aHcn Unabhiillgigkcit hcrstellen 
werde. So hoffte er auf den befreienden .Einmarseh dcr Franzosen ill 
Snddelltschland, und :.Is er aueh diese lIoHnung begrahen mu6te, we
nigstens auf ein Zwisehentreten Osterreichs mit ltndcren Neutralen, 
und daWr forderte er Osterreichs Annllherung un RuBlancl "wr gemein
sl.Imen Abwehr demna.chst ZlI crwartcnder Obergriffe" (S , 192), Er hatte 
fUr die iiberli£'ferte mittclstaatliche Sou"eriinct~itspolitik , Wr ein vermeint
liches altcs Hecht gegen Unrecht und Yergewaltigung gekilmpft, abe>r 
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nach dem Ausschciden sciner IrLihcrclI Genossen von del' rrordten unci 
. Boust griff er <tur seinclII verlorcncn Posten Zll imlller vcrz",cifelterell 

Milteln , seine Auslandsllolitik artctc zur gcwissen losen Kriegshetze gcgcn 
Dcutschland aus. 

Er hat aul del' ganzen Linie geschJugcn noch das schwcrc Schick
sa l del' GrliIH.lung des Heichcs al s .r.linister Zl1 tragen gehaht, aucr hiI' 
den Fortbesitz del' lIlinistcriellcn Macht witro er uuch hel'cit gewescll, 
dies Joch no ch weiter zu tragcn; er gowanll sich daWr sogaT ab, sei ne 
Freundschaft zu PreuUcn zu bcteuern (S. 203) und machto mit def
selben Gewandtheit gute ~ljenc zum bos(>1l Spiel, wie er cs sehon ill 
fcrsailles getan, als del' Heitritt zum Nordbund nic ht mehr zu ver
meiden gewescll Wilr. AboI' nun bcseitigte ihn Bismarck wie l8G6 Beust 
und zwang den GroBherzog Zll seine .. Entlassung (April 1871). Dalwigk 
bczcichnete sich in einum GruB ail den aJtcn Kampfgenossen Bcust 
als den letztcll Malln einer eiust so trefflich gefiihrten Schwadron. 

Dalwigk hattc ebenso wil:' Benst seine letzten 2ielc nur erreichen 
kunnen durch die \Ternichtung jeder nationalen Zukunft Deutschlands 
und durch eine zuglcirh herbeigefiihrte blcibendc wehrlose Ohnm:lcht 
gegeniiber dom westlichen Nachbarn. Beust und er hielten bis zulctzt 
zusamlllen , aber Beust war }.[inister eines allswlirtigcn Staates geworden, 
inllerhalb Deutschlands mnBte sich Dalwigk immcr schmerzlichcr iso
licrt fiih lcll. Und lIicht anuNs ging es ihm in IIcsscll selbst, mit sei
nem Scheiden "verschwand der hessische Partikularismus fast SJlurlos'" 
(s. 2(8). 

So bietet uns Yogts Buch ein anschauliches und fesselndes Bild 
der Politik dieses I{'lzten Strciters der mittelst<tatlichen Schwamoll, mit 
{'iner Fi.iUe VOIl Erganzungen unseres bisherigcn Wisscns im cinzel ncn : 
keine Umliuderung des bisherigen Urteils liber Dalwigk im ganzen, viel
mehr seine \'ertiefung und Festigung. Auch der \'erf. sieht daher in 
seinem SchluBwort die selbstlindige Betatigung dieser kleinen Sta:ltell 
an der Losullg der UIlS geblicbeneo natioonlon Aufgaben oh ne Bedauern 
bcseitigt. Dafiir aber IdiDgt dies SchluBwort an die Aussichten uod Hoff
nUDgen an , die sich aus dem ietzigen Daseinskampf der beiden mittel
europaischen 1I1ilchte erheben: "Es wird eine L':eit kommen, und sic ist 
viellcicht nicht mehr fern , in der lGeindeutschhtnd si ch vor die Ent
scheidullg liber den zweiten Teil der deutschen Fragc gestellt sieht. 
DanD wird man vielleicht bedauern, daB die Teillosung im 19. Jahr
hundert die Lusung des Bestes des Problems beeintrilchtigt hat". Hier 
schimmert etwas wie unbefriedigt gebLiebcne gr06dcutsche Sehnsucht 
hilldurch. Der Historiker ri.ihrt nur mit einer gewissen Scheu an Fragen 
der Zukunft; wcnn wir j!~ auch hoffen dlirfl:'ll , daB aus einem gemein
sa men siegreichen Kriege iluch eine neue Form des deutsch-osterrei
chischen Bundos hervorgeh{,1l werde, so wollen wir dabei zugleich hoffen, 
daB nie eine Zeit kommen wird, in der man bedauert, daB das zu seiner 
Zeit bes tc und einzig Erreichbare gesichert wurde, obgleich ill der Ferne 
noch gruBere wiinschellswerte, aber damals unerreichbare Idea lc ge
shlnden habon. Jetzt gilt cs, das weitere Problem auf Grund der hlibcn 
lInd drliben bestehenden Zustande wiederum der bestcn Jlloglichen Lo
sling entgegellzufUhren. 

MarbuTg. W. Ruse". 

Geschi ch te des In fauterie·Rcgilllcnh \'on WiUich (3. Kurhess ischen) 
Xr. 83 , ' Oll lSGG bis zur (~egc Jt wtl rt. ron Dr. August UOI)Cr, 
Ilauptmanll !\. D. Mit 8 Yollbiluern und zahlreichen Abbildungcn im 
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Tl'xl sowic 13 Ibrtl'll. Berlin 1913. Ernst Siegfried MitUer lUld Soh n. 
BO

, IX, 737 Seitcn. 20 A£" 
Als am 2. August I!)IJ , dem erslen Mohiimachungstage, das 

Hegimcnt v. Wittich in illllllobilem Zustaode seine I<asseler Garnisoll 
\'('riieB, Hill als eins del" erslcn Hegimenter in den KUlllpf einzutrcteu) 
unll als wcnige Tage spiiter die ~achricht cinlief, da6 cs sich bci der 
ErsHinnllng von LiiUich besondcrs ausgezcichnel lInll fUr diese eillc 
Waffentat 110 eiserue Kreuzc geerntct hattc, dlL efregte das in Kassel 
keillc groBe rerwunderung. DaB unsere 83 er bei den Ersten im Feindes· 
landc sein und si ch vorziiglich sehlagen wHrden, das "e[stand sich von 
s('lbst. War doch das Hegiment IH7L nach so ruhmvollcn Leistungcn 
IllIS Frankreich zuriickgekehrt, daB sich ihm flur wcnigc Hegimcnter zur 
Srite stellen konnten. U Schlachten unci 1l Gefcchtc !litHe das Hegiment 
mitgemacht, 2'2 Oftizicre, B8 Untel'offiziere und 328 Maun durch dell 
'!'od verlorcn unci 9 eiserne Kreuze 1. und 30'J 2. "Iassc davongctragen! 
Dieser Siegeszug des Regiments im Feldzug 1870. 7 List cs nUll hallpt
sachlich, der uns im \'orliegenden Werke von sachklllldiger Seite ge
schildert wird. AuC die rorgeschichte des Hegiments brauchte der 
rerfasser nicht cinzugehen, cia diese scholl von .tnderer :::;eite in vor
zliglicher Weise dargestellt ist. So w(,lldet sich denn der rerfasser 
!lach einem kurzen Hericht iiber die Griindullgsgeschichte des Regiments 
illsba"J dem Kriege \'on 1870,· 71 zu. Jm steten iibersichtlichen Zu
sammenhang mit dem allgemeinen Yerlaufe des Krieges werden die 
'!'aten des Regimellts in bis ins Einzclne gehcnder Darsteilung k1ar unci 
verstlindlich erziihlt. Den groBell Schlachtell VOII Worth, Sedan und 
Orleans sind besondere umfangreichc Kapitel gewidlll(,t. rOil besonderelll 
\\'erte ist def Bericht libel' die in stetem Kampfe uusgefilhrten Kreuz
lInd Querzlige der 22., der sogen. "Kilometer-Division", an der Loire. 
l\1ittcilullgell liber dus J~ciJell und Treiben der Hcgimentsungehorigen im 
Qllartier und auf dem Marschc mit alien seinellLeiden llod Freuden 
bclebell die Darstellung. Zahlreiche PHine erleichtern das YersUindnis 
des lI e:rgangs der IGimpfo: eine groBe Anzahl Yon llildnissen der 
Offiziere des Regiments ehrt deren Andenkell. Ein starkes Kapitel ent· 
hiUt dann noch die Geschichtc des Regiments "om Jahre 187 L bis zu 
seinem 100jiihrigcn Jubeifeste im Jahrc 19W. Die Ausstattung des 
Werks ist reich und geschmack\'oll. Es HiBt sich den bcsten Regiments
geschichten .1Il die Seite ste]ll'n und wir geben uns der lloffnnng hill , 
daB allch die Taten des Hegiments im ;Kriege von W U , in dem es nun 
schon uuf S ycrschicdeucn KriegsschaupHitzen chrcllvoll gefochten hut , 
dcreinst eine Schilderung ails dcrselben Feder findcll werden. 

Kassel. .A.. lJToringer. 

Die Jiuudertjahrfeier deslllf<tnterie-Regimelits \'on Wittieh 
(U. J{urhessischen) NI'. 83 am 16. und 17. August 1919. Im Auftruge 
des Hcgiments bearbeitct \'011 Hoesener, Lentnant im Regiment. 
Oasse11914. Druck von Wcbpr &: Wcidemeyer. 8°. 35 Sciten. 60:]. 

Das hUhsch ausgestattete und mit einem Bildnis des Ohefs des 
Regiments, des Flirsten Fripdrich zu WaJdeck und Pynnont, geschmiicktp 
Biichlein enthlllt neben eint'r genanen Darstellung des Ycrlanfs del" 
Festlichkeitcn eine Lisle der Ehrenglistc des Regiments und cler Fest
teilnehlllrr aus dem Offizi('rstande, sowie die Hllngliste des Regiments 
nach dcm Stande am Tilge des Festes. Es winl manciJ('m der mehr 
ills 14 OUO Ft'stteilnehmer cine' angenehme Erillllerllllg bicten. 

Kassel. .A., lVoringer. 
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KUnftig ZlI besprecilen sind folgende Btichcr: 1) 
Bllll- IIl1d KUllstdenklllitler im Heg.-Bcz. Cassel, Bd. 5: 
Kreis lIerrschaft Schmttlkaldcn bcarb. von l' lluIWeber, Prof. 
in Jen<l. 'I'extband mit XIII , 276 S. 4°, 'l'afclband mit 200 TaIcln . 
. Marburg, Elwcrt 1913. Ausgabcn ZlI 23 od. 25 od. 27 ~1t. Dcr 13e
richterstatter 5tcht im Fclde. - 2) Soh m, Privatdoz. Dr. fait.: T err i
toriuJIl nod Reformation in def hessischen Geschichte 
152G - 1555 XXI'III , 18G S. Marburg, Elwelt lU15. 6 .It gob. 7.50 
= Vcroffentlichllngcn del' histor. Kom mission filr !lesson unci \Vu ldeck 
XI, 1 Urkundlichc Quellen zlIr hessischcn Rcformationsgeschichte. Ein
leitung. - 3) F ran kfu rte r Am t s- un cl Z u n ftu rku n cl en b i s 
Z 1I m J a h re 1612. Herallsgegcben YOIl Karl UUch er llod Delln o 
Schmid t . Erster Teil: Zunfturkunden bis ZUOl Jahre 1612. 2 Bdc. 546 
LUHI 481 SS., imp. 8°. 20 .It = \'eroffentlichungen del' histor. [(om
mission der Sta.dt Frankfurt a. M. \'1. J. Baer ll. Co. 10 15. - 'J) 11:111 8 

Neube r , L u d wig J II P P e v 0 11 ~l a r b 1I rg. Eiu Beitrag zur Oeschichte 
der dClItschen Plas tik am Ausgang des ~ l ittelaJters. ~lit 20 rnn. XII 
und Zfr2 S. , brosch. 12 .It, geb. 13.50 .1t = Beitr:ige z. Kunstgesch. 
Hessens ulId des Hhein-~Iain-(jebietes: hera. v. Chstn. Hauch a. o. Pro£. 
der KUllstgeschichtc a. d. Univ. Gic6cn. I V. Bd. lIlarburg, Elwcrt lD I.5. -
5) Liz. Rud. Francke, Pfarrer in Cassel , Die kirchlichen \' cr
fasslIngsstrcitigkeiten in Kurhessen lInd die Henitenz. 
"S.-A. IIUS Pastoralblatt f. d. Kons.-Bez. Casscl " . 101. S. 80 .:1 = \'ercin 
flir Kurhessische Kirchengeschichte. Heft L 1914. 

Zeitschl'it'ten Ulld wi edcl'kehl'end e \' eroff'ent li chungen a us 
H essen nnll den NachbHl'hllldcn . 

Romisch-germanischcs Korrespo n denzbllLtt. N!lch
richten fUr die romisch-germ<lnischc Altertumsforschung. Ilen.lusge
geben von Prof. Dr. E. Kriiger, ~Iusellmsdirektor in Trier. rerlag van 
J. Linz , Trier. Jahrg. r (lVl2) Nr. 4 S. 64: E. Neeb , Saalburg
Aufstellung def lIlainzer Juppiter-Sti.ule - einer Nachbil
dung des Fundes von .1 905 vg!. unsere "l\l itteilungcn". Jahrg. 1906/ 7 
S.83. - Jahrg. 1'1 (1913) Nr. 1 S.4- G: Wallher Hremer, 
Eberstadt (Kr. GieBen), Steinzeitliche Ansiedlungen mit 

. 2 Abb. - Nr. S S.44: Walff-Fra.nkfurt, Nelle ncalithische 
FlInde aus der Wetterau - rortragsskizze. - ~r. 4: Walther 
Brem('r, Gambach (Kr. Friedberg). - Spii.tb r anzezeitliches 
Hrandgrab mit 4: Abb. - 7\' r.5 8.75- 76: Frz. Cramer-Mli nster, 
Besprechllng van F. Giindel. Nidit-Heddernheim. Frkf. 
1913. Diesterweg. 2.50 .ff , cbenda S. 76- 79: Ludw. Wirt,z-DUs
seldorf, gehaltvolle Be s pr c c h u n g des auch von Ludw. Schmidt in 
!l ist. riertelischr. 16, 304 f. abgelchuten Buches: J 0 h. Se h III all S , 

Geseh, u. H crku n ft del' !l l ten FrtLnken, Bnmbcrg 1912. Wirtz 
vcrweist betr. der Chiltten von 392 und von 496 auf seine Abhandlung: 
Frallkcn u. Alem<lulIeu in dCIl Hheinlauden bis ZUIll J. 496 in: Bonner 
Jahrbiichern 12"2 (l~Jl3) S. 170- 240 bes. S. 177 f. lI . 198. ~r. 6 S. 
95- 00: G. Behrclls-.1lainz, Besprechung van Ge. \volff , Die 
slidliche Wctterau 19l!3 (vg!. Ztschr. 47, 33!) n. - Ja h rg. \'11 
(1914). Nr. 3 S. 38- 40: Kra.mer·GieUen, Eberst"dt (ICr. Gie6en) 
Spat-Latene-Siedeluug. 
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Kaiserliches Archacologischcs Institut. YI. Be
r i c h t cl e r H ij m i s c h - G e r III ani s c hen Ko III III i ss ion 1910- 1911. 
Frankfurt a.M . .Jos. Bacr & Co. 1913. 288 S. Lex. 8°, In diescm 
staUlichen Band interessiercn tillS vornehmlich die zlIsammenfassenden 
Berichte 1) von Edu. Anthcs, Ringwallforschung und Yer
wandtes S. 3-50, S. 31-U3 liber die AJtcnburg bei "Niedenstein, 
Kreis Fritzlar. 2) Yon Gcrh. Kropatschek , Das romische 
La n dhaus in Delltschland S. 51-78, S.74-5 Uber die For
schungcn ill del' Wetterau. SI Wa.lther Barthel. Die Erfor
schung des obergcrmiluisch-raetischen Limes in den 
.la,hrcn In08 - 1912 S. 114- 181. Jlicrzll eine i(arte, wclche siimt
liche nachgewiesenc bezw. dUfCh Vl1nde gesicherte Kastelle tulfweist. 
S. 14t- 4H nber die Forschungen in del' Wetterau. Ell{lIich 4) Die 
Bibliog r aphic zur Homisch·Germanischen Forschllng 
f ii r die J it h l" e 1910 u n d I.!) 11 "0 n \\' ill t c r M ii I I er S. 182- 288. 
Die JItwptl1bteilungen sincl 1I 1- Y, die ortiiche, zeitliche und sachlichc 
Ubersicht. Hessen-Nassau llrnrallt S. 205-7: 43 Nurnmern. Die wichtigste 
Hir uns in Betracht kommende Literatur ist auch in den drei voran
stehenden hier angefiihrten Abhandlungen verzeichnet. 

Alt-Frankfurt, \'ierteljahrschrifl fiir seine Geschichtc und 
Kunst. Hera.usgegebcn VOIl dem \'ercin fLir Geschichte unt! Altertums
kunde, dem rerein fur tlas hi storische Museum L1ud der Xumismatischen 
Gesellschaft. Se h r i f tie i tun g: Arc h i vd ire k tor Pro f . .D r. R. 
JlIng , Museumsdirektor Dr. H.IV!Uller , Direktoriala.ssi
stC I,lt R Wclcker , Vm·lag: Iferm. M.injon, Fr<lllkful"t <I .. M. Jahr
gang: .It 4.-, Einzelheft: .4t 1.20. Jahrgang l V (lDI.2) Heft 1, 2 und 
~ I~. 132 S. kl. Fol. Jahrg. V (1D13 '14) Heft I, 2, 3, 4. 132 S. -
Diese heiden Jahrgiinge zeigen die Zeitschrift auf einer hochst anerken
nenswerten Ilobe, und cs ist sehr zu wiinschen, dall sic nitch dem Kriege 
fortgeHihrt winl. Bisher ist Jahrg. Y Heft 4 (191,1) das letzte Heft. 
Ich lasse nur einige Aufsutze VOIl rein ortlichem Interesse llnerwi.ihnt. 
Die "Verschiedenell Mitteilungen" am Schlusse jedes Heftes bringen 
\'ereinsberichte, Blicherbesprechungen und BiIJliographien. Die kiinst
ioriseho Ausstnttnng der lIefte ist sehr hiibsch. Teh verzeichne: J. 1.01" 
LllIHl eskullde : 1) J. KI"ILCaUer , Feldbergtourell in alterer 
und neuerer Zeit in IV, 2 S. 68-68 - ein schoner, iehrreicher 
Aufsatz! Der erste bckannte Reiscnde, der den Fcldberggipfel aus 
Wissensdrallg und Freude an der Besteigllng erkJomm, war 16-19 Joh. 
Just. Winckelmann, der davon jn seiner hessischen Chronik mit Be
g('istrung berichtet, der drittc der junge Goethe usw. - 2) An z e i g e 
von E. Meyer u. F. Bothe , Lalldeskunde der Prov. Hessen
~assiLlI mit 49 Karten u. Abbild. (F. Hirts SammhUlg von Dtsch. 
Lilllderkunden lISW. Hirt, Hreslcw 1914: ,)t 1) .,vorzugsweise ZUlU Schul
gebrauch, reiches statistisches Material wird beigefiigt". ~ Jr. 1.1Ir 
V()rgc~chi c hl.c tI e r rOllli schc lI IIIld fJ'i1hmitt c llllt c rli chcll Ze it: 1) 
Ge. Wolff , Vorgeschichtliche Allsiedlllngrn lint! GrUber 
in GroBfranldurt in lV, 1 S. "2"2-25 - mit 4 Abbild. Bericht 
iiber die Ausgrabungen von 1811 , die verschiedcnen vorgeschichttichen 
Period en waren vcrtretell, am sUirksten die Obergangsperiode von der 
Brollzczeit zur Eisenzeit. - 2) Edua.rd Pelissier , Bonames in 
1\', B'4 S. 84-96 - Skizze der Geschichte (lieses frUher stark be
festigten Frankiurtl'r Dorfes uuf der StraBe nach Friedberg, 1030 zu
erst urkunillich genannt <lIs Fuldischer Rcsitz , <luel" schon romischc 
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Nicderlassung: scit 1304 clscheinen Ritter von B. aIs Eigentlimer de .. 
Burg. Beschreibung des Drtes llnd seineI' Dcnkmale. - 3) Prof. Dr. 
F. GLindel, die El'gebnisse deI'Atlsgr,~bungen in Jlcddern
heim im Winter 1911 / 12 il\ V, 1 S.23- 27 - sic erweiterten die 
KCllntnisse libel' die Romerstadt Nidi~ in topogr. u. histor. Beziehung 
unci vermehrten den Bestand HeddernheinH'1' AlterUirner. 3 Abbild. -
Obel' GOndels populiil'wissenschaftlichcn FUhrcr iUr Nida-Hcddcrnheirn. 
Beilage z. Jahrcsbcr. del' ~ l nsterschule z. Frkf. Ostern 19W, T.dpr. 2,50 L1t 
s. r, S. 30. - 4) Gc. Wolff, Honifatius' Jetzte Faint durch 
die Wcttcrau in Y,2 S.52- 62 - del' HiI' die alton StraiJen del' 
Wetterau hmdigstc Forschcr ergiinzt das fUr die Uberbringung del' 
Leichc des Bonifaiius nach Fuld:t im J. 75l reicher(' literarische unt! 
urkundlichc :Material ails nrchiiologischen FuudclI , damit ein Beispiel 
solcher Forschungliefernd. Del' Aufsatz ist ,-lUS cinelll im Darmsti.idler 
Cesch.-Vcr. gchaltcnen Vortrag libel' den ill QlIartallJl. V NI'. 10 U. 11 
S. 165- 7 berichtet wunlc, hervorgegangen. Die sogpn. Passio S. Borti
fa.tii ist jetzt nicht mehr in JafWs Ausgnbc, sondern in den Yitne 
S. Bonifatii recogn. W. Lcvison (SS. rer. Germ. ex ;\1. G. h. sep. eeL ) 
p. no ss. zu benutzen, wo sic als vita. qua.rt:L etc. gedruckt ist. Auch 
neuerc Literatur wiire delll Yf. dort zugeflihrt worden. - 5} Gc. Wol ff, 
d:L8 stii.dtische historische ~Iuseum und die heimntlichp 
Bodenforschung in r,4: S. !J7-107 - Riickblick auf die lle
strcbnngcn, den mit del' hcirnatlichen Bouellforschung beschiiftigtell \ ' er
einen cin del' kulturhistorischen Heueutung Frankfurts wenigstens einiger
maBen entsprechcllucs F'orschnngsgebiet, delll .. historischen Muselllll" 
rtir seinc die archilologischcn BodenaltertUlller ulllfassende Abteilllng ein 
IcgaJcs Ersatzgebiet ZlI sichcrn, unu Wilnsche flir die Zukunft. -
Ill. ZUI" Hcschi cld e des Uiirgcl"tu lUs : l} Rud . .JlIng, die Sachsell
hi~lIser Klubbisten in der Franzosenzeit ill Jr, 3.'4 S. 6V- iH 
- wert"olle aus den Akten geschopfte DarstellulIg der Sachsenhauscr 
Unruhen "on 17m): die freigeistigen Ideen gehen anf Uberhagung "on 
den :Mainzer Klubbistcn "on 179:2 und ihrer Nachfolger bezw. auf die 
Literatur des ueulschen Rutionalismus und del' franz{)sischen AufkHifUng 
zllrlick. \~orausgeht eine Skizze del' iilteren Oeschichtc Sachscnhallsens, 
das znerst 1193 gcnanntwird. - 2} Frankfurter E r innerungen 
a,us dem Jahre 1813 in V,3 S. 93--~5 - 1} Aufzeichnung einer 
Allgenzeugin liber den l(alllpf Hill die .llIainbrUcke zwischen llayern und 
Franzosen am 3t. Okt. 1813. 2) Brief eines jUngercn in Bremen lcbenden 
Frankfurters vom 'C2. Dez. 1813 - schollcs Stirnlllllngsbild freudiger 
Hegeisterung ZUIll Kampr fiir die Befreiung des \'aterlandes. 3) Anzeige 
ciner ncuen BiogrtLphie des llanauers Ihlll, des Frankfurter 
Senators (vgl. meille Anzeige von Schwclllers Oesch. Frankfurts 11 in 
Ztschr. 46 (ln12) S. 198 unten): Dr. E. Lennhoff, Frdr. ChI'. Ihm 1767 
bis 1844. VU. 89 S. mit 1 Bilun. Lex.-So. l<'rankf. a. M. Adelrnanu, 
H.Il3. 4 ,,1t. (Den 'genallcn Titel gebe ich nach Hinrichs' Wochcntl. 
rzchn.) - I V. Zur Adcls- uud J~ iil'st c lI gcsc hi c hl c : 1) K i\'l entzel, 
Hl'icf(' einer Nichte Na.poleons 1. 1~1l eine Frankfnrteri u 
in IV, BI4 S. 123- 29 - Briefe del' Griifill Charlolte van Survilliors, 
Tochter Joseph Bonapartc's , des Exkonigs van Spaniell, an Eva Seitz 
(t lBW) aus den Jahren 181.7-2-2: illl Brief zu i\'('ujahr 182'3 rharak
tcrisiort sie ihren Vetter Jerome, den Sohn des Konigs von Westfalen 
(S. 128). - 2) '1' <L g e b u c h e i n erR e i s e Jl Cl c h F ran k fur t Z u r 
Kaiserkronllng 1792, mitgeteilt von Carl Knetsch in Y, 1 
S. 19- 23 - nach eiuer lis. im Marburger Staatsarchiv. Dcr Name 



255 

des VerfasseTs ist nicht bckannt. Anschauliche Schilderung der Fiin~t
Jichkeitell. - S) Rudolf Jung, Zur Gcschichte deT Familie 
von Gilnderodc ill V, 3 S. li5 -77 lIncl Y, 4 S.10-1-1I. 1. JolI. 
:\ Iax. "on Giind{'rode und die Herrschaft lIochst a. d. Nidder 17LS-&l, 
mit 6 Abbild. rL StadtschultheiB f'rdr. ~Iaxilll. von Giillderode 1753 
bis 18'24 - schone Aufsatze von allgemeinem Interesse, (IUS dom 
lIochster FamiJicnarchiv hczw. d(>1ll Frankf. Stadtarchiv unrl der vorhan
dellI'll reichen Literntur I!;cschopft. Thil(,lllann ". G. aus thiiringischcm 
Adels~cschlecht kllm 15Za VDU Frciberg in f;achsen mit del' Prinzessin 
Christine all den lIof Landgraf Philipps des GroBm., wo er als Kallzl{'r 
1550 gcstorhell ist. DUTch Wiedf'l'vcrheiratung der .Mutter mit eincm 
Frankfurter Patrizier kamen die SOhnc until Frunkfurt und rasch in 
die sti.idlische r('r",altung. Joh. )Iaxim. \'on G. (1713-8·1) kuuftc 175G 
die reichsllnmitt('lhare IIl>rrschaft (Dorf) lIuchst, dcrrn his zlIm Unter
gang dC's Reichs dauerndC' lIerrlichkcit reizvoll geschildert wird, rr war 
von 1751 - 66 hiihcrer B('amter dcrLandgrnf('J1 \'on lfessrn.l\assrl in 
Hanatl , nls Gel('hrtcr auf dCIll Grbiet dcs Staatsrechts Uitig. ron sci
IIcn drci Sfihnen IHlt sich dC'r lUtestr, Vhilipp Maximilian als Beamter 
Hnd DiplonJ<lt lIess('n-f{ussels bis ZlI seinclll 'rode ('t' 1814), die beidrll 
jUngerclI wissenschaftlich (als Staatsrcchtlt'r bez",. lIistoriker) IInll lite
rarisch bctiHigt , t'ine Eukclin war die tlngliicklichC' Dichterin Karo1illC' 
\'on G. , t lSO(j. Rein I\'cffc Frdr. ~Iaximilian 1753 18'24, der zwcitt' 
und Ictztc SproB der besonderell Frankfllrter Linie, war ein UIII seiu(' 
\'uterstadt hochvcrdicnt('r Mann, .. ('iner dC'r Lciter dcr sUidtischen Gc
schicke in sc hwerer Zeit"'. Seine Wirksamkeit winl im z",eit('n Aufsatz 
eingehend geschildert. Oie J-{ochster Linic lebt 1I0ch in eincm dcr 
drei Zweige fort. Y.ZlIrSHtl'lIgescJdchfe: I ) Knrl Briiuer, Das 
Oesindewesen im alten Frankfurt ill 1\', U/4 S. !J7- 104 
ails Archi\'alien tlnd Literatllr. 2) J. K r It C;.lU er, Bc i t rag C z 1I r G e
schichte des Badelebens in Wiesbaden in Jr, 31 8.114-2'2 
- manlligfultigc Bilder aus geliruckter und ungedruckter J~iteratur VO II 

Heinrich von Lungenstein rt IH97 j bis CLuf den ReiseschriftsteHC'1' 
Rchallt'r (1825). ZlIr Ergi.inzllng bl:' tr. ('iner Iloch aiteren Quelle fii r 
dllS Badeleben Wiesbadclls siehc meinen rcrweis auf rinen das Bade· 
Irben Wirsbadells im 1ll. .Ih . betreITenden Aufsatz "rd. Plaths: Ztschr. 
43, 440. - ·YJ. Zur Ge~chlchte drr ·Kllnst unt! des ·KulI~fgewerbe"\: 
I) Carl Gebhardt , Conratl Fabcr (von CrC'uznach) und die 
altcsten AlI s ichten von Frankfurt in 1\" 31 S. 1()'1- U 
Aufsatz dC's KUlIsthistorilwrs Dr. C. G. AilS intimer Sachkenntnis und 
archivulischer ForschulIg Ober den Bildnis- und Landschaftsmaler C. F, 
geb. 1500, gcst. .\lIfg. 1553, mit li Abbild. - 2) Bernh. itliiller, Das 
Gontardsche Puppcnhaus im Stiidt. histor. )[usellm in Y, 
1 S. 1- 19 - cin besondcrs intC'fessantrs Stiick viellricht holllindischcn 
Ursprungs aus dem Anfang des 18. Jh. 's der als kostbares Spielzeug 
gcdachten PlIppenh1iuser des 17. It, 18. Jh.'s, die in IS Abbild. nIld 
wisscnschl.lftl. Erorterung \'orgefiihrt werdC'lI. - S) K u r I Si III 0 11 , De r 
Frl.tIlkfurter l\laler Tisrhbcin in Y, 1 H. 2S-2f) Lebensdilten VOII 

HIlr. Jakob Tischhcin geb. 1700 in lIailla, Bruders des ~rijmi sc hell Tisch
bein" Wilhclm , dcr ihn besonders gC'schatzt ZlI iJahen scheint, seit 1792 
fiir seinell 17!18 gestorbencn Schw;'lger, den PferdpllIaier Pforr in Frankf. 
Hitig, i- 1804. - 4) Cur 0 J i 11 e " 1.11 e n tin, J[ e i n r i ch 0 ii h r i n g, 
Oer Begriindcr des crsten Frankfurter Gcsangvrreins 
(1778 (858) 1I1il 7 Abbild., in 1',2 S.33-47. 5) 11". K. Ziilch, 
\\'erke del' GoldschlllicdekulIst ill del' Fr.tnkfurter Licb· 
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frauellkirche in \', (I S. 8() - !l2 - a ) Das P('r1cllkreuz "011 ca. 
1380, b) Das Hausaltti.rchclI (1571 - 75), cl 1\f'lch "011 1577. ~lit 3 Ab· 
bi ld. - (i ) Jnl. Cah n, Einc Frunkfurtt'1' Kiinstlerin Frail
ziska Kahn·HedeJsheimer IH7S - UJlS in V, 4 S. Ll4- - 19 -
Architekturzeichnerin IIlId Landschafterill , mit 5 Ahbild. - "11. Zur 
J.lt e r ll tul'gescll it.:ht e : Hud. Jung , Elisaheth .:\Ientzel "1- in r , I 
S. 11fJ2t - die gcbol'l'lIc MlIl'Lmrgcrin (geb. Schippcl) , fruchtbarr 
Forscherin besolldcrs in Geschichte del' SchauspirlkulIst in Frankfurt 
und ill Ooethes Frankfurter Zeit. Einc anziehendc Wiirdigung del' tun 
W. Februur 1H14 gestol'bcllen Hchriftstellerin :lIIS pcrsoniichcr Bc
knnntschaft. 

Frankfurter HliHter fnr Fallliliengrscliicht('. Jah!'
gang \', iO- l.?, \" , 1 12 llnd rll , I 7. lIenlllsgegebell \'011 1\. 
l<iefer, Frankfurt a. ~1.-SUd , Afff'lIthorplalz XI'. 18. - FUr hessisclH' 
Geschiclite habe ieh zu vet'zeichllcn: In "I , G S.86 BB: ]{erm. KnoLl, 
Pfarrcr in Wallcllrod , ZlIr Gcschichte der thUringisch-hes
sischcll Ocschlcchter Schrimpf, auf Gnllld urklllldlichcr 
()lIeJlen zlIsammclIgestel1t und bNHbcitet 13. bis 20. Jh. , Reg(lstf'1I 
1I. lL A. ein Stallllllbaum del' hessischen Familie Schrim pf. III \' 1, fj 
S. 95- !)(;: Ferd. Dreh(>r , Die Friedberger ChronikcJI bearh. 
von Pro£. Or. Chstn. W,UIS - Or. gedenkt del' Ileu('ren Bestrebullg('1l 
zur Erforschung del' Gcsehichte Fricdbergs, nUl dallll besonders bei den 
VOII del' IlistOl, I\ommissioll des Grollhe rzogtullls Hesse ll herallszugebeu
den Fril'dbergl'r Chl'oniken 13(j:)- IHB7 zu vl'l'weilell. fgl. Zeitschr . .JB, 
.lW, - In \"11 , t S. a-,.1: von den felden in Weimar, Die '-01'
fa. hrell des Kriegsminister s Ol'afell VOIl Roon ill I l annu 
- im 17, Jh. seil 1(;02. Ebcnda R 1G: F. Dreher , Spiitroma
nische F'reskf'1l aus del' Liebfrauenkirche zu Fl'iedberg 
i. H. - Dr. handl'lt VOIl fnr die sWdtisch('n Sammlungen erworbenen 
llhotogrnphis('hen Plattell ans dell 70iger Jahren, welche die l'hemaligell 
I~'reskell im Chor und Qurrhaus fit'r urn 12{;Q erbauten J<ir('hc irn Bildl' 
gcrettet h"ben. In \,11 , 2 R. 17- 1!): 1\. j(iefer , AhnPlltaff'1 
des Frh. Crd. Eberhard v. i\orde('k zur Hi\benau. - Del' 
lIerausgeber tcilte zu \\'eilulilchten 1!)l.J- rnit, daB die Hefte 8- 12 dC's 
Jahrg<lngs "11 , welche lU14 wegen Ausbruch des Kriegs nicht erschieuen 
sind, 1915 ausgegeben \\'erden sollen. 

Gelnhusana , AilS der Geschichte der Stadt Geln
hausen, NI', 3H- 4la, 5. \'1 11 . if)!l bis L8. X. WUl (8 :\ummcrn, 
S. 182 ·2..l4.) So\'ie l ging mir illl Fehruar W14 ZU , scither lIichts mehr. 
Del' JIC'l'IIlIsgeber J . L. J( I' e u te I' - Frankfurt schreiht nach wic vor diese 
Beil<lge zum Krcisblatt ( I)ruck und \'erlug von F . W. Kalbfleisch in 
Oiellen), - Die topogrl.lphischen Aufsatze ill Anleilnung an Bickels 
Werk lib{'rwicgC'n: in ~r. 36: Oe l nha. user Priv,~tbaulen VO II 

geschichtJichem Intere s se , in"Xr. 38, 40 1I11d 41: ZlIr1'opo
graphie d!'r Stadt O(>lnhllu s en. - XI'. B7 erncuert das An· 
denken des Erfinders des Telcphons J 0 h. Phi lip P He is , fiinfzig 
Jahre nach dem \'ortrag VOIn 2U. Okt. IHGl im Physikalisc hen "erei n 
ZlI Frankfurt. in dem H. zuerst vor ('iller zahlreichen \'ersammlnng seinen 
Al1parat ,·orfiihrte. Di(> S. 188 angegebC'lI£' Litcratur zur Biographic 
IInd Wiirdigung von Rcis ist um den Artikel von W. Stricker in d<'r 
AlIgem. dtsch. Biographic 28 l ISS!» S. lIB 14 zu ergUnzen. - NI'. BB it 
" Zum Handwerkertag in Oelnhalls('n" berichtet liber die Ge
schichte der Zlinfte in O. und bietet auf einer griillE'l'en 1'<lf('1 2 1 Ah-

• 
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bildungcll \'011 Abdriicken der Zunftsiegel in G. - Die in Nr. 41 a ZUlll 

18. Okt. 1£)13 gegebenen ,. Denkwilrdigkeiten aus dem Jahrc 
IDIB" suchen <Luf Grund der Literatul' a,uf zwolf Seiten die groBen 
Ereignissc vom ~Hirz 1813 bis Januar 1814 untel' ol'tsgeschichtiichcOl 
Gesichtspullkt nahe zu bringen. 

Friedberger Gcschichtsblatter, Beitriige zur Geschichte 
von Friedberg und der Wcttcrau. Heft 4, NI'. 1 15. 1. Januar 1914 
bis 1. Aug. 1914 S. 1-60. 4°, Hofbuchdruckerei Karl Bindernagel, 
Friedberg. Die einzelne NUlllmer def aIs Beilage zum Oberhess. An
zeiger und Friedberger Zeitung zweimal im Monat erscheinenden Bliuter 
kostet 25 :f, die M.itgliccler des Fl'iedberger Gcschichtsverein~ (Jahrcs
beitrag 2 .!It) erhalten sic kostenlos. DaG !lach delll 1. August 1914 
zunllchst kcine Nurnmer mehr erschienen ist, bedarf keiner ErkHirung. 
- Die Wiedererstehnng der Friedb. Geschichtsbl. , deren 3. Jleft 1911 
ansgegehen word en war (vg!. Zeitschr. 45, 353 f.), in anderer Form ist 
frelldig zu begriiGen. LUngere AufstiJze erstrecken sich iiber mehrere 
Nummern des vierseitigen Blattes. Im Durchschnitt vier Yerfasser teilen 
sich in den Raum einer Nummer. Unter ihnen Ireten am hiiufigsten 
auf die verdienten Oberlehrer Dreher und Helmkc, die mit dem Bei
geordneten Okonomierat Ge. Falk die Schriftleitung hatten. Paul 
He llll k e bringt vier Aufsiitze zur Prallistorie und zur romischen Zeit 
(in Nr. 1- 7), zwei davoll in Alllehnung an die Yeroffentlichungen VOII 

Ge. Wolf[ bezw. E. Schmidt. F. D rehe r macht u. A. in zwolf Num
fllerll (2-15) Mitteilungen aus del' Reuf3schen Chronik, die sich libel' 
die' .Jahre 1837-87 erstrpckt. Prof. ~f. 0 i e h I gibt in Nr. 2 und 3 
aus mannigfaltigen Akten dankenswerte Notizen Uber das erste 
.IlLhrhulldert Nauheimer Schulgesclllchtc (1598- 1663], 
Otto Wolf , ein junger Oeschichtsforscher, handelt in NI'. 4, 6 nud 8 
auf Gnmd des Friedberger Urkundenbuchs Hber Die Stadt Fried
berg uuter Ka.iser [(a.rl IT. von 1347-1368. Wolll aeht Auf. 
!'Iittze, die jenscits der Borichtsgrenze liegen, lasse ieh unerwiihnt. Ich 
bin Uberzeugt, daB die Friedberger Blatter in del' neuon Gestalt in und 
auBerhalb der gllten Stadt viel Freunde gefunden haben und erhoffc 
fill' sic cillc zweite Anferstchung in Friedenszeiten unter der alten Leitung. 

Dad Nauheimer Ja.hrbuch illl Auftmge des Heimat-Vereins 
Bad Nauheim herausgegeben von Dr. A If red M art j n lUld Dc. Rei n • 
ha r d S t r e eke r (Jetzter wird in J ahrg. 2 nicht mebr genannt). 1. Jahrg. 
mit 1 Karte u. 9 Abbildungen, 50 SS. gr. 8°. 2. Jahrg. mit einer An
sicht von Nauheim im J . 1784 lIud 5 Abb. im Text, 48 SS. gr. 8°. Bad 
Nauheim 1911 nnd 1913. FUr den Buchhandel durch: Heinrich Burk, 
Had Nauheim. - Diese neue heimatgeschichtliehe Zeitschrift stellt sich 
inhnltlich und nach ihrer iiuBeren ErseheinLlng - schmuck wie der Ort, 
dem sic gewidmet ist - als ein willkommenes Glied in einer lange ll 
Reihe, von der diesel' Literaturbericht meldet, dar. Sie will Aufsatze 
geschichtlichen, landeskulldlichcu uud naturwisscnschaftliehell Inhalts 
bieten, daneben wird besonderer Wert auf Stoff- und FLllldsammlllllg 
gelegt. Dieser Absicht entspricht namelltlich das Bad Nauheimer 
Urkundenbuch, dasvon Dc. Wilhelm Lindcnstruth (vgLOber 
ihn: Zeitschr. 46, 205 f.) im 2. Jahrgallg unternommen aui S. 33-48 
wllUchst elf Urkuudcn aus den Jahren 1327- 15D2 bringt. Die Vor
lagen befinden si ch sumtlich im Darmstiidter Archiv, fliuf Urkunden 
waren schon durch Drucke bekannt. Diese elf Urkunden wurden ohne 
zeitliche Folge .,wie sie sich bietel1" gegeben, diesel' 2. Jahrgang ist 

7.(·iLsrhl·. Bd. 48, 17 
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allmahlich in flinf Abteilungcn von 1-4 Nummern zunachst als Bei~ 
Jage der Bad Nauheimer Zeitung vom Juni 1912 bis ~Hirz 1913 cr· 
schienen, dann als Ganzes mit Umschlag vcrschell in dell Buchhandel 
gekommen. Ein chronologisches rerzeichnis def Urkunden 50lle spiiter 
die Obersicht erleichtern. Die Urkundcnsammlung ist unch besonders 
a]s 1. Heft eines Bad Nnuheimers Urkundenbllch (lG S. gr. 8 0

) 1918 
in gleichcm Verlag erschienen. Aber scholl vor dem Krieg war das 
Jahrbuch ins Stocken geratcn, hoffentlich nicht fur immcr. Die Allf. 
satze behandeln Funde aus romischer Zeit unrl erstrecken 5ich ulldcrer
seits his aur die Gegcllwart. N'atiirlich spielt die Geschichtc der Saline 
und des Schwalheimer Sauerbrunnens bei :),auheim einc Bolle. ~Iit 
Benutzung van Akten des hannoversch(,1l Staatsarchivs und des groBen 
Generalstabs inBerlinistvon Dr. Reinhard Strecker derAufsatz: 
Die Schlacht am Joht~nl1isberg am SO. Aug. t7G2 (I, t - 16) 
verfaBt. I

) Eille Heriehtigung dazu gub G. Eisentraut: 11 , (';- 7. ron 
kunst.. und kirchengesehichtlichem interess(' sind die Aufsatze des 
Architekten Leo n h. Kra ft: G e s chi c h tl i ch e S trei fz Uge in 
der Umgebung der \\' ilhelmskirche (Illit G Ahb.) 1, 2'2-26 
und von Pfarrer Her III ann K not t, der frUher Pfarrassistent in Bad 
Nauheim war: Zur G('schichte des Johannisbergs 11, lS- 15. 
Kraft hat nns im Bilde, 1908 gehobene, Oenkmaler eiller alten Kult
stiittc ulld cinen schoncll romanisehen Taufstein gebolen, andrers('its 
Abbildungen des 1708 erbautpn , 1908 abgeri ssenen Wilhellllspfarrhauses 
und des von ihm an seiner Stelle erbauten neuen evangclischen Pfarr
hauses . Es ist sehr erfreulich, daB dieser Neubau denseJben vornehm 
zuriickhaltcndcn Charakter zeigt, der dem alten Hause ,'orzllglich ('igen 
war. - Endlich sei erwiihnt auf Vollstandigkeit muB ieh vcrzichten -
daB die Frellnde von DnrstcIJuugen in gebundener Rede ihre Rechnllng 
finden konnell an den von Dr. Alfred Martin mitgeteilten IInd ein
geleitetcn Sp 0 ttvers e n a u f den S trc i fz II g d er F rauz os e n 
;~uf Nauhcim im Oktober 1792 (I , 31-3!) und un der wirklich 
hiibschen in wohlgefligtcn Jlexametern vcrlaufenden " Nauheimiadc" eines 
alten Nuuheimer Kurgastes aus der Schwciz vom Jahre 1004: 1, 40- 44. 

Unsere Ifeimat. )litteiJullgen des ]lcimatbundes, 
,Terein fUr Heimatschutz ulld lIcimatpfiege im Kreise Se h I il c h t ern. 
V. Jahrgung 1918 in 6 Numlllcrn, \'1. Jahrg. 1914 Nr.1- G in 4 Heftcn. 
- Wenn ieh die SchlUchterner B1atter schon immer mit besonderer 
Freude betraehtet habe, so erscheinen sic mir in ihrer neuen schonen 
Gestalt (gr. 4 °) Dank ihres Reiehtums an guten Beitriigen zur Pflege 
des Heimatsinns, zur Erforschung der \'crgangenheit nud Yerbreitung 
geschichtliehcr Kel1ntnisse, dancben durch gutc Abbildungen geradezu 
vorbildlieh. Die I-icbung der ~Iitgliedcrzahl (i m Okt. l!HL: 600, im 
Juli 19W: 800 Mitglil'dcr) gab die 1iuBrren l\liltel zu schonerer Aus
stattung der ,.Mittcilungen··, der Herallsgcber Lehrer G. Flemmig be
wllhrt immer mebr, dull er I\opf nnd lien 'In der rcchtcn Stelle hat. 

I) Jm Augeublick des Redaktionsschlusses kommt mir zu: Dr. 
Ferd. Drehcr , Eille hisher unbeka,nntc zeitgenossische 
Schilderung der nSchlacht am Johannisberg bei Pried
berg in del" Wetterau 17H2 August 80 1(>11." Fricdberg, Hessen, 
1915. Carl Bindernagel. 23 S. Wt. Der "uusfiihrliche farbenfrische 
Hericht"' ist der noch nngedruckten seil etWR 1758 niedergeschriebenen 
Chronik des Friedberger Zunftmeislers Joh. PhiliPI) Preu6er entnommcn. 
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Echtc Frommigkeit, Hingebung UIl Heimat und Vaterland, Sinn fill' edle 
Dichtung, aber auch fur heitere Zukost uekundet er in wohltuender 
Weiso wo wir es erwartell dihien , und mit bemerkenswertcr Umsicht 
weil3 er immel' ncue Quellen fliissig Zll rnachen, treffliche niitarbeiter 
hcranzuziehen, um seine Leser ZLl ergotzen und zu fordern. Ich vel'· 
zeichne die moisten Beitrage, Zll leichterer Ubersichtinhaltlich geson
dcrt: I. Zur J.Janlleskulltle : 1) lIl. Meyer , Bad Soden-Stolzen
bcrg in V, 3. - 2) Landrat Yalentiner , "Dus Scldlichterner 
Kntnkenhaus Rugo Stumm-Stiftung" in V, 6 - 1912- 13 
elllstanden mit zuna.chst vorgesehenen 4-l Betten fUr Erwachsene. Dbel' 
die Einweihung s. VI , t S. 95, aIg Kriegslazarett abgebildet VI, 5/6 
S. 133. - 3) Landrat Yalentiner , \Vie heute die !(rankeu
pf!ege vom Kreise Schliiehtern uusgeiibt wird ill V, 6 -
mit statistisehcn Tabe!!cn. - 4) Landrat Yalentiner, Die Ge
meindepflegest:ttionen im Kreise Seh!ilchtern in V, 6 -
vorbildliehes Wirken einer Gemeindeschwester usw. - 5) K a r 1 H II b-
1er ' Reg.-Blwmeister a. D., Der Seh][iehterner Tunnel - mit 
6 A bhildungcll in VI , 2/tl - Bangesehichte des am 1. V. 1914 eroft·
netcn Tunnels zur Umgehung von Elm, vg!. die .,Heimatl1ost" v. Juli 
1913 in V,4 S.39. - G) Brullo Jaeob-Kassel, Del' Distelrasen 
in del' Jugendzeit des hessisehcn Eisenbahnwesens in 
VI , 2/B - die AnJll.ufe zur EriJauung desselben Tunnel s in den JahreJl 
18;32- 34 anf Grund van Akten und Landtagsberiehten, vgL den Auf
sutz dess. Verfassers ,.Kassels Eintritt in das deutsche Eisenbahnsystem" 
in: Hessische Chronik .Ill, 10 S. 297- 314. Aber warum mllBte J. auf 
S. 10D im Vorbeigehen das 11ini steriurn Eberhard-"\Vippennann todt
sehlagcn? - 7) G. l\Lddfeld , Rektor, Die Frankfurt-Leip
ziger StraJ3e. Ein ileitrag zlIr Yerkehrsgeschichte unserel' Heimat 
in VI, 2/3 - ein sellrhilbseher aus den Quellen und der besten Lite
ratul' gesehopIter Aufsatz. Zur Erganzung verweise ieh auf: Mich. 
Bihl, Eine durch das Buchenland fOhrende Reiseroute aus dem Jahre 
1460 in: Fuld. Geschichtsbl. lIT (1905) S. 92-3 vgl. Ztschr. 40,345. -
8) FI [emmiJ g, Was giebts Neues ? in VI, 1 u. VI, 2/3 , F. vcr
zeiehnet in iihnliehcr Weise wie frllher in der "Hcimatpost" (V, 4 ) die 
.Fortschrittc in Stadtund Land. - 9) Keller, Seminaroberlehrer, Erd
g e s chi ch t] i ch e s a us de m K rei s e Se h ] [i c h t e ruin VI, 4. -
n. Zur Volks kunde : 1) Alto Oeschiehten a ) F. Walther, Van 
Lieb ' und Treu, b) G. Flemmig, Von Vel'gcssen und Un
trcll'. Del' Eckenbauer lernt das Warten .... in V, 1. -
2) llcrm. Lons, Die beidell Hofe in V, 5 - reizvolleGegenilbcr
steliung del' Schieksalc zweier b&uerJichcn Familien Hausbur und Franz
bur mit auf- und absteigendem Lebenslallf. Der in Hannover wohnende 
Dichter ist a,m 27. September 1914 vor Reims gefaUen, 1909 hatte er 
eincn Bauernroman ,HIS del' Llloeburger l leide "Der Ietzte Hans
bur" erscheinen lasscn. - 3) G. Flemmig, Am Krallkenbett 
de r A I I e r in V, 6 - Plaudcrci VOIl einer 85 juhrigen Fmu, die mit 
Hausmittcln den A rzt ersetzte. - 4) lIe I en e B re hill, De r So r g e n
stuhl in V, 6 - Planderei. - 5) F. WaIter, Deutsch-Ameri
k a n c r ill VI , 2/3 - vom Ameri kanerbesuch im Sommer 1913 und 
vom "Amerikallerabend" des Schliichterncr Turnvereins. - UI. Zur 
Kirchengeschich te : 1) Freund, Pfarrcr in Hamholz, Der Streit 
Ulll die Ramho l zer Kirehe am Ausgang des 17. Jahrhun
li e rt s in V, 2, 3 und 4 - nach den im Freiherrl. van Stummschcn 
Archiy und in del' Pfarrei-Repositur zu Ha.mho]z befindlichen Akten 

17' 
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ein BiJd tHIS Zeiten des BckenntnissLreites zwischen Lutheranern und 
Rcrormicrten: Fr. erziihlt in nur zu engem AnschluB an die Akten , wie 
durch den Gegensatz def Schwarzenfclser, welche unter rhrem hessi
sell en Amtmann Bernhardj Hamholz aJs Filial VOD Sterbfrih kircWich 
fUr das Amt Schwarzenfels d. h. Hir dus reformierte Bekenntnis in An
spruch nahmcn, nnd derlutherischen Rumhoizcr, Untertnncn des Freih . 
.M. von Degenfeld in den Jahrcn 1695 uud !:I6 sich immer crneuernde 
Kampfe mit Gewalttatigkeiten in der Hamholzer Kirche cntwickeltcn, 
ungeachtet def Urteile des Rcichskammergerichts, his endlich der Grar 
VOIl Hanau durch Yorstellungen in Hessen-KasseI Frieden erwirkte. 
11'. Zu r .FU rstengesch ichte: P. Fuchs (KI. Camp bei Bornhofcll a. 
Hh.) , Eillc fiirstJiche lIuldigungsfeier zu Salmilnster im 
Jahrc L788 in rI, 4 - nach Akten des stadtischcn Archivs ZlI Sal· 
mUnster: die lluldigung gait dem Flirstabt von Fulda Amand von Hu· 
seck, beiHillfig: interessante Mittei1ungen nber GenuBmittel und deren 
Preise. - 'T. Zur Adelsgescil ichte : 1L B u ttc , Bibliothekar in Kassel , 
Der 'rod Frowins von Hutten zu Steinau im Jahre 1878 
un d se i n e S U h n e in V. 3 - B. erzU.hlt au! dem 11 illtergrund der 
Zeitgeschichtc die unter \'crletzullg des Gastrechts und lIausfriedens 
1373 erfolgte Todtung Frowins von J-iutten im hanal1ischen SchloB 
Steinau und die Beilegung der d:traus entsprungenen Fehde durch einen 
von Erzbischof Adolf von .Mainz aufgerichteten Slihnvcrtrag (Altarstif· 
tung, Steinkrcuz, Geldzahlung usw.). '~ r. Zur Geschic hte \' 0 11 Stad t 
tUld B iir ge rtllm: 1) (Dr. Cauer], Heimische Krankenpflegc 
in vergangenen Tagcn in Y,6 - Hingerer trefflicher Aufsatz aus 
Urkunden und anderen Archi"alien: C. handelt "om Kloster.Ilospital , 
"om Siechcnhaus, sUidtischem Hospital in Schllichtern und vom alten 
Hospital in Steinau. - -, rll. Zur Kri egs- nud J:liIi Hi rgeschicht e : 1) 
Freund, Pfarrer in Hamholz , Unsere Ileimat im J. 1813 in \',6 
- in Okt..Nov .• Tagcn 18t3, bes. aus zwei Briefen des Pfarrers ((reuter. 
Hamholz an den Grafen \'on Degenfeld. 2) J. Rom h e Id , Pfr., U m 
1813 in Steinan in r ,5 u. a. nach Akten im Rathalls liber 
Einquartierung. - 3) Fen 11 er, Forstmcister in \\'olfgang bei Ha· 
nan, Beitrag zur Geschichte der franzosischen Reti. 
rade durch die Stadt SchlUchtern Ende Okt. 1813 in 
V, 5 - z. T. nach der Familienchronik des Apothekers Zinkhan. -
4) Ans den Plarrchroniken "on Mottgers, MarjoD und 
SchlUchtern in V,5 - Hir die Jahrc IBlS- H, bezw. 1806- 14. 
- 5) Edeling , Lehrer in i\cuengrollau, Erinnerungen eines 
Kriegsteilnehmers [Kaspar Lang lS:26- 19tS] an die He\'o· 
lutionsjahre 1848 -4D. Zusammengestellt von in \',5 - sic 
betreffen Ercignisse in lIanau und des badischcn Feldzllgs. - 6) G. 
Flemmig, Zum Heimatbild des Jahres 181S in V, 5 - aus 
Stadt· uud Klosterrechnungen Schllichterns. - 7) F re 1I n d· Hamholz, 
Aus der Zeit vor hllndert Jahren , Kriegserlebnisse des 
(kurhessischen] freiwilligen Jli.gers L-udwig rey \'on Schliich· 
tern in ri , 1 - im Feldzug von 1814 und bei der lIcimkehr nnch 
Aufzeichnllngen des Dr. Lotich·Herolz , der die Erzahlllngen des spa.· 
teren Stern·\virts gehort hat. Das bis zum JahresschluB cinzige wahrcnd 
des K r i e g s erschicnene 11 eft V I, 5, G spiegelt schon in gebundener 
und ungebundener Rede und in Feldpostbriefen von Ost Dud West die 
Stimmullg unserer groBen Zcit. Gegen SchluB des Heftcs steht ein 
Yerzeichnis der bisher Gefallenen und derer, die das eiscrne Kreuz er· 
warben - aus dem Kreise SchJiichtern. SakuJarerinnerungen bringt 
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der kleine Aufsatz 8) SchlUchterns Kricgsn6te vaT hundert 
J a h re n aus deT Frankfurter Zeitnng abgedruckt - Brief des BUrger
Illeisters von Schltichtern Lampert an den Direktor dee Bieherer Eisen
werke aus dem Spiitherbst 18L8. - vrn. Zur Geschichto der schollcn 
I .Heratur: 1) Friedrich lIeu6ner, Petrlls Lotichius Secun
d us, cin humanistischer Dichter des 16. Jh.'s , in VI, 1 - gute Skizze 
von LebeD und Dichten des bckanuten Maoncs (1528-60), auch def 
beziiglichen Literatur. - 2) G. Flemmig , Vergilbte Blatter 
verstaubtes Gut T in VI , 4 - F. handelt von Joh. Kre6, PfaeTer 
in Hochstadt und Bischofsheim zur Zeit des dreiBigjahrigen Kriegs und 
dessen Dichtungen, van scinem "ncuen Riitselbuch oder christlichen 
Zeilvertreibcr" von 1634 (1 Ex. in der Grcifswalder Univ.-Bibliothek), 
in dem sich Kr. "in deutschcn Versen liber Gott und alles mogliche 
ill der Weltlehrend zu verbreiten sucht" und von seincll Kirchen
liedern. - IX. Zur Geschic hte de r bildcllden ]{ Uuste : 1) Dr. Cauer, 
Mediz.-Rat, 0 i e K I 0 s t er k i r c h e inS chi 0 c h t ern [mit GrundriB 
llnd Abbildung in \'ogeJsehauJ in \ ', 1 - 1835 abgetragen: die Be
schreibung lehllt s ich an die in: Dehn-Rotfelser und Lotz, Baudenk
miller (1870) gegebene an , ist aber bereiehcrt durch neue AufsteUungen 
Iloltmeyers (fehlt \'erweisullg) historische Forschungen lInd Beobach
tungen C:s. - 2) Va l entiner, Landrat, Ein Gang dnrch unser 
Heimatmuseum in Y, 1 - es zahlt 450 Nummern, hauptsachlich 
lIausalterttimer, die hier gebotellen Abbildnngen zeigen bes. Scmanke, 
Truhen, StUhle. Topfcreien. - 3) Dc. G. Wcise, Die karolin
gische Klosterkirche ZlI SchlUehtern in \ ' I, 4 - W. sucht 
den GrundriB des Chors und des Langhlluses der fUr 817 angenomme
lien KJosterkirche iestzustcJielt. - Eine lnhaltsangabe am Schlusse 
jeden Heftes mit Seitenzahlen ware erwiinscht. 

Friseh auC! Blittter fOr Heimatliebe und Wanderlust. 
Monatsschrift des Yogelsberger Hohen-Clubs. Heraus
gegcben vom Yogelsberger J-1ohen-Club. Schriftleitung: Oberlehree 
Professor L. Wc i B bar t in Laubach, !fessen. Bezugspreis fUr Nicht
mitglieder jahr!. 2.At. Verlag: W. EngcJ in Schotteo. 

Dee seit 1881 bestehende \' ogelsberger J [Ohenclub hatte sich im 
ersten Yierteljahrhundert immer fast aul dersclben .Mitglicdcrzahl etwas 
unter lOCO gehaltcn, dann ist diese neuerdings wunderbar emporge
schnellt. Als der \'ercin im Juli 1912 mit der .Monatsschrift zuerst 
hervortrat, ziihlte er in 4-1 Zweigvereinen 4()()() Mitglieder. " Frisch auf" 
erschien zuerst in 42((1 Exeml>larcn, heute im S. Jahrgang betragt die 
Auflage 5100. Oer crste Jahrgllllg ist mit Nr. 9 im Miirz i9lU gcsehlossen 
worden, wir berichten lib er ihn, wie Gber 11, 1- 12 und 111,1- 9. Das 
Ulatt solI den Vereinsgenossen "regelmiillig Kenntnis geben von dem, 
was in Ullscrm Kreisc lebt und webt". Es hat in Wahrheit von frischem 
Leben Ztl beriehten, tlnd der Aufschwung des Yereins und seiner Monats
schrift erscheint selbstverstandlich. Begreiflicher Weise steht im Yorder
grund, was den frohlichen Wanderer in erster Linie angeht; in Wort 
llnd HiId, in gebulldeoer und ullgebundener Rede wird es behandelt, 
aber mit Wand ern wId Schauen verbindet si ch erfreu licher Weisc iiberall 
eine Ausbrcitung und Yertiefung des geschiehtlichen Ioteresscs in weiten 
Kreisen I), ihm tragen eine Reihe von Aufsiitzeo Rechnung, die ieh hier 

1) leh mochte hier hinwcisen aul den s('honen anregcndcn Yor
trag voo Dr. Pa.ul Weber , Prof. der Kunstgeschichtc an d. Univ . 
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alIein namhaft machclI kaHn. Die mcisten fallen tll1ter dell Begriff 
Landeskundc bczw. YolkskundC'. Ich verzcichne I. ZlIr .Ijundeskulldc : 
1) Rcfcrend,~r Anclra, Hlidingen in 1,2 Geschichte llnd Be
schreibung mit Bildern. - 2) Dr. Aug. Roe sc hen , Die Hardcgg 
be i B ii d i ng en, einc mitteialtcrlichc, kcine vorgcschichtliche Anlage. 
in I, S - 1289- 146-1 bezcllgt. - 3) L., Griinberg in H. in L 7 -
Geschichte llnd Beschrcibung. - 4) K. R , Ni cl cl a in J, 8 - Geschichte 
und Hcschreibung von Stadt ulld Umgebung, besonders :luch von Salz
hausen. -5) HnT. Hensohn, Hanau nod Wilhclmsbad in 11 ,2 
- zur EinfUhrung filr die Jahrcs\'crsammiung, Oe-seh. u. Beschrbg. -
6) Ferd. Dreher , Aus del' Geschichte von Fricdberg in 
cl er Wette fa.U in 11,3 - Skizze sei ner Gcschichtc. - 7) E. II e c k 0 r , 
Alsfeld in 11,3- Stadtbcschreibllllg mit fiiof Abbildllngen. -
8) l' h. X e bel , A It· La u b a c h s G e ball d c unci Le u t e in 11 , 7 -
mit U Abbildllngen, ygl. auch 11, 9 S. 145. - m G . .JI a I d f e Id, Ail s 
der Postgeschichte de s \ 'oge lsberge s in H. 1l aus Akten 
des :'Ilarburger Staatsarchivs bes. betr. \'erhandlungen des LS. Jh.'s 
fiber Postverbindungen yOU BUdingen und Birstein mit Frankfurt und 
Leipzig. - 10) Ge. Reidc l , Ein vcrschwundenes Dorf illl 
Grol.iherzogtum Hessell ill H, 8 Dorf Wernings in der Nord· 
ost('cke des Kreises BUdingen wurde im Jahre 1812 von seinen 53 Familien , 
die zumeist !lach Kansas in den rer. Stllaten YOU Amerika. all5wandertcn, 
verJassen, weil die Gcmeinde v('fschuldet und verarmt war. Del' L('hrer 
hatte sic wegell Unhaltbarkeit dos Zustalld('s zum \ 'erkauf ihrer I~iegou. 
schaften hewogen und ihr, indem er die Jiiiuser ]senburg·Birstciu und 
Solms·Laubach gegen cinandcr ausspioitc, von lctzterelll ein hijheres 
Angebot verschafft. 11) Car I Hall , Lie h ill Ill , 2 - Geschich te 
und Besciueibung. - 12) O. Weide, Einige Kulturbilder .tll S 

Butzbachs Vergangenheit in Ill , S - sagenhaftcs , Anlage und 
Beschreibung der Stadt, geschichtliches auf Grund von Kirchenbiichern 
nnd Stadtrechnullgcn des 16. und 17. Jh.'s. - 18) Moritz I~epp , 
Scheresha,i n in nr, 5 - WUstung im Oberwald, Sage vom Unter· 
gang des Dories im dreiBigjahrigen Krieg dllrch Tillyschc TmpPcll. -
14) Eduard Authes, Die Altertilmer de s \'ogeJ s bergs 1 in 
Ill, 9 - \,f. , der selbst an verschiedenen SteUen ausgegntben hat, will 
die knappe beziigliche Zusanunenfassung, welche Prof. Aug. Roeschen 
in seinem Vogeisbergfiihrer gegeben hat, etwas ('rweitern, spricht ZlI· 

nachst von den "unzilhligen Grabhiigeln" der Bronzezeit und von den 
HingwiUlcn". - 11. Zur Vo lkskuude : 1) Aug. Roeschen, LaLl" 
bacher Sagen in 1, 4 - in Prosa und Poesic vgl. I , 7 S. 79. -
2) Dr. Herm. )loJz , Alte lIandwerke im rogelsbcrg in I, 6 
- in A bbildungen: Spinnradmacher, Nagelschmiede, L6ffelmacher, 
Schindler, Hindliche KUllstschnitzcr, alll Weustuhl. - 3) Dr. Aug. 
Roescheu , "Anregung" betreffend ,. Lllng s riJJen nnd Hund· 
marken an Kirchcn und Profanbauten" in H, 2 - man 5011 
Beobachtllngell und was si ch das \'olk erzlihlt mitteilen. R. gibt 
Litcraturverwcise. \"gl. auch Zcitschrift 47, 420 betr. Hessenland 27 
Nr. 5 nod 7. - 4) OHo )lonicke·D.trmstadt , Eiuiges liber 
Gesllenster - Hexen - uud AbergJauben in 11 , 11 - Plau" 

Jeua: Wundern und Schauen: oinc Einflihrung in die 
kunstgeschichtliche Heimatkunde. Berlin. 7 SS. 8°. WlS. 
MaBigkeitsverJag des Deutschen rereins gegen den ).liBbmuch geistiger 
Getrllnke. 

• 

• 



263 

derei. - 5) Dr. Aug. Rocschen, Rn.bonauer Tracht und 
Volksleben vor fiinfzig Jahrcn in In, 1 uud 2 - Rabcnall = 
Tal der Lllmd,~ von Gailshallscn bis Londorf, villa Lundorf urklludlich 
786 an Kloster lIersfeld geschenkt. Flir die Tracht war das 16. Jh. 
grundlcgend, scit 1870 ist sic abgelcgt warden , jetzt vollig. Mit 4 Bildern 
des oberhessischen GemCllllLlers O. Engel (1817- 70, vgl. dOll Aufsatz 
dess. Vf. 's "def oberhcss. Genrcmaler C. Engel" in Hessischer Chronik I , 
3301.und350f.]. - 6) Moritz Repp , Au , dem Seenta l in 1Ii, 2 
- zwei Sagen aus Flensungen; zur zweiten vgl. den AuIsah von 
E. Siebeck, PIa.rrer in MedulI , Volkssage und Wirklichkeit 
in I ll , 4 - dort wird ans den Kirchenbiichern von Merlau die Aul
zeichnllug del' zlIgrunde liegenden wirklichen Begebenheiten von 177B/74 
geboten. - 7) G . .Maid fe Id , J) e r Wan d e re r un d Rei se !tde in 
den nlten ueutschen Volksrechten in 1JI ,4 - namentlich 
aus Weistiimern und Rechtsbiichern geschopft, auch aus der Edda 
handelt besonders von "Fahrcnden" und "Gasten·'. - 8) Dr. Aug. 
Roeschen , Alte nnd neue Bilder von Winnerod (m it Ab
bildungen) ill Ill , 5, 6 nnd 7 - vom Dod, dOll Gutsherren und Guts
leuten vom 13. bis 20. Jh. (auch Quellenstellen werden zuerst mitgeleilt), 
von der Kirche Ulld den Gmbdenkmillern. - 111. ZlIr F iirstengeschJ chte : 
1) Gc. Reidel , Vom hes s i s chen HofjiLgdwesen aus der 
r~andgrafenzeit in I , 8 - <tus den Jahren 1413- 1708, aus guten 
Quellen werden Nachrichten liber die Zeit Philipps des GroBmiitigen 
nnd nus Akten des Gro13herzoglichell Archivs fiber die Georgs J. ulld 
Ludwigs V. gegeben. - 2) J . H. Dieteri c h , Ein Jagdau s flug 
Landgraf Georgs I. nach Schotten im J . 1586 in IJJ, 8-
Ldf. G. L kilndigle 1. VIII. 1586 seinen Besuch in Schotten zur Jagd 
dem Keller daselbst an unel gab beziigL Anweisungen. D. teilt mit 
dankenswerter Einleitnng das bezligl. Schreiben aus dem Grol3herzogl. 
Hausarchiv in Darmstadt mit. - IV. Zur Geschlchte del' bilde lHlen 
Kiinste : 1) Carl Linck , Die Flachenkun st anf un se rer Aus
stellung in Biidingen in 1, 2 - handelt insbesondere von den 
GemaIden Herm. Bahners. 2) Dr. Her m. M 0 I z (GieBen), A u f den 
Spuren des Denkmal sc hutzes in Il, 1 - im Anschlul3 an den 
1. Jahresbericht del" Denkmalpflege im Grol3herzogtllID Hesse ll (1910), 
vg!. Ztsclu·. 45, 355 f. - 3) Jl e i n r. Wa I be , Prof. Geh . Dam·at, 
Oberhes sisc he Bauwei s e im Zusammenhang mit der 
Landschaft , Teil 1-3 mit zahlJ·eichen Bilderbeilagen in H, 2, 11 , 6 
und 11 , 8 - sehr wertvoUer Vortrag "om SO. \'Ill. 1912, handelt von 
der verschiedenen Ad der Siedlung, des Baumaterials, der Anlage von 
Haus und Hof, des Stra6enbildes, von Fachwerkbau, alten Moheln , Dorf
kirchen und FriedhOfen. - 4) Dr. Aug. Roeschen, Das Ratballs 
zu G r iinberg in ursprilnglicher Form in 1l , 3 - mit Ab
bildung, ein Fachwcrkbaus des 16. Jh. 's. - 5) Dr. Aug. Roe s c hell , 
Die Oberpforte zu Laubach (mit 2 Abbildungen) in il, 4 - 1866/67 
abgeri ssell. - 6) D r. A u g u s t Roe s c hen , Das Alter der Liebfrauen
kirche zu Schotten in 11 , 12 - nenere Funde zeigen, daB der Ostchor 
der ftiteste Teil , der westliche Tei l der Kirche wohJ de 2. IHurte des 
14. Jahrh. angehort. - Die let.ztell Hefte brachten so ruanche l<riegs
bilder, l\littei]ungen aus Tagebtichern uud Briefen ull~erCl· Soldaten. 
VonIll , 5-12 ab libernahm in Vertretung Prof. Dr. Ro esc hen
Laubach die Schriftleitung. VOII IV, 1 ab wicder Prof. L. WeiBbart. 

Ge sc hicht s bUitter flir den Krci s Lauterbach. Be
grilndet und herausgegeben von Il e r ID ann K not t. Druck und Verlag 

• 



264 

VOII 11. May Nachfolger Frdr. Ehrenklau, Lauterhach. 2. J a h rg. NI". 1 
bis 12 in 8 Beften, Ok!' 1912 - Sep!. 1~13, S.31--183. 3. J "h rg. 
Nr. 1- 12 in G licHen, Jan. - Dez. H)14, S. 1- 80. FiiT die beiden 
('rsten Jahrglinge erschicn ein gemeinsames Titelblatt: Erster Hand 
1911- 1913 und ein gcmeinsames Inhaltsverzeichnis und alphabctischcs 
Hcgister, letztcrcs zwcispaJtig aur zwtilf Scitcn. DCT lIerausgeber \'or· 
her PlaTTer in Wallenrod crscheint scit Aug./'Sept. 1913 als: Oberpfarrer 
in Schlitz. Hill. Knott erweist sich ebenso rflhrig als vielscitig zum 
Besten seiner Zcitschrift, er zeichnetc das fur Jahrg. 2 ncue wapJ>cn
gcscilmlickte Kopfstiick, das jcdes Heft ziert, er ist unermiidlich in Anf
suchung ncucn Stoffes, und so sehr er sclhst sein bester Mitarbeiter 
ist , so weiB er doch immer wieder neuc Heifer zu gewinnen.llI , S.W 
elfahren wir VOIl ibm als Dichter eines Festspiel s zum elfhundortFihrig(,1l 
SchJitzer Kirchen· und OrtsjubiHium. Unter Mm Gesamttitel ElrhulI
de r t J 'a}uc SchJi tzer Geschichte 812 1!)1 2 worden im ,Inhaltsvcr. 
zeichnis sieben Aufsatze drs 1. J<lhrgaLl~s (verg!. Ztschr. 46. 201. f.) 
und vier des 2. Juhrgangs,. alle \'011 Knott, ZlI sammengcfaBt. 1111 
2. Jahrgang nimmt neben del' Ortsgeschichte vom westfiilischen 
Frieden ab, neben del' Geschichte der II crrcn lInd Grafen v. Schlitz 
lInd derjenigen der Geistlichen seit der Reformation bcsonders breitcn 
Rallm (i n 2'3 , S. 105 ---20) ein: Die Ba ugc s chi c h t e de r S chi i t z c r 
K i r c he. mit 12 erHillternden Skizzell , in fOnl Zeitabschnitten. Drei 
andere Aufsatze zur Geschichtc von Schlitz schlicBe ieh an: In Ill , B1 
S. 25- 27: Schlitzer St;~dtgerecht s lilne von 1418 vonKnotl 
allch in neuhochd. Fassllllg mitgeteilt, ill Ill , 9/10 S. 57- 61: J( 11 0 t t , 
Ein Gang libel' den Schlitzer Fricdhof - von dell Grab· 
denkmalern des 16. his In. Jh."s handelnd , ebenda S. 61- 62: Nllchruf 
an Graf Emil Fricdr. von Schlitz gen. von Gortz t (H. Okt. 
1V14J mit Bild der griilL Gruftkapelle, Aufnahme von Gc h. n a u rat 
WaI be. - ,"on der Il errschaft Eiscnbach handelt Knott in 11 , 11 12 
s. 161- 83 u. d. T.: Se h loB Eis e n b a ch mit 4 Abb. !lach Zeich. 
nungen Otto Ubbelohde (sie s ind groCer wicdergegeben in dcm gleich. 
namigen Aufsatz I{n."s in .,Die Kunst unserer lIeimat" \,11 (1913) Heft 11. 
In den Geschichtsbl. bchandelt KIl. den ihm vcrtrauten Gegenstand, 
die Beschreibung IInd Gesehichte des Starnmsitzes del' Eisenbaehcr 
(1217- 1428) Hnd des Gesehlpchtos selbst ausfiihrlicher. Er vertei lt den 
Sloff unter die besondcren Oberschriften: SchloB Eispnbach, Geschichte 
der HcrrcIl \'on Eisenbach mit Stammtafel , rogtcirechte und Besitzungen 
derer \'on Eisellbach 1247- 1428, Regest('n z. Gesch . del' Herren VOIl K 
(jch ziihle 1()3 Nummern VOIl 1217- 1496). Rechtsgeschl chUic li e n 
Inhalts sind drei Aufsiltze: In H, 4 S. 121 -25: Pfr. Zinn·]Jcrbstein, 
Das Dreikonigsgericht in Lauterbach - auf Grund eines 
1589 abgeschriebenen Weistums, das Schneider in Buchonia 4 (18'29) 
S. LOO f. abgedruckt hut, wcrden die Gebrauche dargcstcl1t, welche dCIll 
Lauterbaeher Stiugericht (so gcnannt nnch del' d(,1ll Gerichtspcrsollal 
dargebotenell Mahlzeit) am Dreikonigstag eigenUimlich warcn. - In 
1I , 5/6 S.129- S1 machtA. Deggau , Zur Ceschichte von WUsten· 
f e 1 d be i Wa I I e n rod, nach Akten des CroBherzogl. Staatsarchivs 
zu Darmstadt Mitteilungcll liber eincn t.l Hofe ,zum WHstenfeld' be· 
treffenden Prozell, ob sic crbliches Eigpntum der 17lS ausgestorbcnen 
Bcrren "on Storndorf oder nul' ihr Lehnsbesitz gewesen seien? Das 
letztere wurde mit Erfolg gegCll die Landgrafen bestritten und die Hied· 
esels, den en die Hofe verkRuft worden warcn , blieben in rnhigem Be· 
sitz . - Ein schwicriges Thema schneidct in Ill , It , 12 S. 65- 68 an: 
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I l m. Knott , Die mittelalterlichc G!lll- und Gerichtsvcr 
fassung im nordlichen \'ogclsberg. Mit 1 Kurte. - Die Aus
fiihrungen wecken manchcll Zweifcl und \\,idersprllch , sie sHitzen sich 
wescntJich auf Landau, vg!. auch: Zeitschr. 42, 141 f. - Der Krlegs
ges(' hi chte ziihJc iell Hinf Aufsatze :tu. ]n 11 , 7 S. 139- 43 PIf. Zinn , 
Schicks.t1e def Jlfarrei Cr'lillfeld und ihrer Nachbarspfar
fcien in def Leidenszeit des BOjiihr. Kriegs n. s. w. Einleitcnd 
wird iiber die hsI. lInd gedr. QueUen berichtet , dann 1) Die Brand
schatzung Crainfelds durch die Halberstadter I\tirassiere (1622), 2) in 
1I , 9.10 S. l53- 57: Die fichrcckcnszeit def kroatischen Einquartie
rUlIgen und Pliinderungrn in Crainfeld (1634- 48] bchandelt. - In Ill , 
12 S. I - D: Gcsrhichtc des siebenjllhrigcn Kriegs in un~ 
sercr Gcgend. :N!lch g leichzeitigen Aufzeichnungen von Plr. F. P. 
lI offmann Zll Altenschlirf im dortigcn Kirchenbuch (nach Abschrift des 
Lehrers A. Jlilper) - ('in£' ll1.1ch Stimmung, Inhult und Form willkom
mene Gubc. - In 111 ,66 S. 33- 35: lIlIl. Knott , Die Seeburg 
be i I1 a rter s h it use n, die alte Mau('r gcnanllt - der Rest des Turms 
(vg!. Abb.) spricht filr Elltstehung in roman. Zeit, Kn. lIleint um 1200, 
vcrmutet eine fuldi sche \"ogtsburg, die vielleicht von Abt Uerthold in 
der fu ldischen Stiftsfehde (l2GO -70) gebrochell sei . Urkundlich ist sic 
lIicht hczeugt. - In 111 , 7.8 S. 49- 50: Hill. Knott , Das Friedcns
Illal bei Hemmcn 1383 mit Abb. - ein in Stiftsfehde 1383 cr
richtetes Kreuz, das zllglcich Grenzmal und GedU.chtnislllul filr den 'rod 
des Propstes Winhihlus an dieser Stelle war. - III Il l, 7/8 S.55- 56: 
Pf ... Orauling: Was Eicheurod in nur zwei Monatcn des 
Jahres 1813 i('isten muBte - auf Orund eincs .. Verzeich
nisses der Kriegseriittellheitcn in Eichcnrod vom 31. Oktober bis Ende 
des Jahres 181S'"'. - Dcr .K ir che n- und Schulgeschichf e dienen 
ucht Anlsiitze. In 11, 9 10 S. 157- 8: PIr. Grauling-Engelrod, Dic 
PfILrrer \"on Engel,od [IGI4- 19O!j. Eh.llda S. 159- 60: Pf,. 
Do r i n g - Hreungeshain , Dic Lehrer in Engelrod [ab 1640] bis Ende 
des 18. Jh:s. - In IH, 1:2 S.9- 11: Pfr. Schorlemmer~Frisch
born , Die Plarrcr in Frischborn [1590- 1912), Derselbe, 
ebcnda. S. 11- 12: Die Lehrer in Frischborn rctwa 1650 bis heute], 
dazu Berichtigung S. 47. In Ill , 5/6 S. 3G- US: PIr. Otto Schil
fer , Ab l a.BbricI fUr die Kirche zu Hartershausen [vom 
L6. Okt.l 1321 nach Orig. im liriiA. Gortzischcn Archiv zu Schlitz in 
Ilcuhd. Obersetzung. Bei Anfiihrung der im Eingang genannten hohen 
PrtiJatcn hat der Obersctzer in Ortsnamen und namcntlich in der Rang
bezeichnung vielfach auffaJlig geirrt, vgl. die Ilandbticher von GaOlS 
und Eube!. Ebenda S. 38-41 von H m.K n 0 tt bezw. Pfr. F u c h s: 
Die Pfarrer VOIl Jllutershanscn [1569- 1913J. - In HI, 7/8 
S. 5O- 5·!: Hm. Knott, Sicbcn Urkundcn aus dem Angers
b a c her ' I' u r III knit u r meist kUIZ, ab{,1" fUr die Zeit der EinIegullg 
bei dcn Heparatnren des 'rurmes zwischen 1498 und 1775 bezeichnend. 
- ] n rn, 11/ 12 8.75 78: PI!". Dijii~Wallenrod, Die Pfarrer von 
Freicnstcinau [1685- 1914]. Der Knns tgeschl eh te dieDeD zwei 
Aufslltzc. In 11 , 7 S. 137- !l: Hm. Knott, Die IrUhgotischen 
Walldmalereicn in der Kirche zu F'rall-Rombach mit 1 
Abb. - gute Zusammenfassllng der Forschuugsergebnjssc von Rud. 
Kautzsch und Greg. Richter, libcr die Zeitschr. 40, l37!J , 41, 338 und 
42, 17!J berichtet wurde. In 11 , 8 S. 145- 47: Hm. Knott , Dcr 
Originalgutenbergdruck im Frhrt. Riedeselschen Samt
arc h i v in La u t e r b a c h - in vcrkIeincrtcr Wiedergabe: Tilrken~ 
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ablaB 'von 1455. - Znf Heraldik zUhlcn zwci Aufsatzc: UI lIT, 1/2 
S. 14- 16: ILm. Knott, Das Lauterbacher Stadtwappen -
zuerst 1272 auf Stadtsiegel vorkommend, vg!. Gcschichtsbl. 1, S. 7. -
In lII, 3/4 S. 21-25: Hm. Knott , Namen und Wappen der 
Frhrren. Riedesel z. Eisenbaeh - mit 1 Bildertafel. - Unter 
Verlllischtes stel1e ich zwei Aufsatze. rn Ill , 1/2 S. 13- 14: Dr. E. 
Becker-Alsfeld, Br;:tnd in Hixfeld , Wolfe in Obcrhesscn 
- in Versen und Prosa aus Altschlirfer Gerichtsbuch: die hoiden Stticke 
sind namentlich auI das Jahr 1656 beziiglich. - In Ill, 3/4 S. 17- 21: 
PII'. Daring (Breungeshain), Die Chronik des Lehrers Hur. 
Joh. Pfort zu Eschellrod 1688 - 1774- - sic bringt in buutem 
Wcchsel Weltbegebenheiten und orts- und kulturgeschichtlich Illteres
santes. D. hat eille Auslese llllter besonderen Uberschriftcn: Person
lieh es, zur Ortsgesehiehte, Naturereignisse , Kriegszeiten, ZUf Geseltiehte 
del' Umgegend, mitgeteilt. - Schliel31ieh habe iclt dreier Reihen zu ge
denken, deren erste schon friiher mehrfach auftrat, wiihrend die zwei 
and ern erst neuerdings eroffllet wurden. Die Be i tr ag e z u r 0 r t s
g e 5 chi c h t e (vgl. Ztschr. 46, 2fr2) sind durch acht Hefte, von 1 l, 4 -
JlI , 12, fortgesetzt worden , NI'. 14- L6 wurde von 1)[1'. Zinn, Nr.17 
bis 27 von .llm. Knott geliefert, miihevollc Zusammenstel1ungcn. -
In den Beitragell zur F,LmilieIl- und Personengesehichte 
(111 , 5/6 S. 47- 48) handelt Hill . Knott kLlrz von sechs Familien mit 
Literatnrallgaben, in 111 , 9/10 S. 64 gibt er Beitrage zur bUrgediehcn 
WappenJ.. ... unde . - Endlich will Knott u. d. T. Heimatbilder aus 
a It e r Z e i t Nllchlichten unrl Darstellungen Uber Land und Leute im 
Vogelsberg sammelll. Er beginnt lIT, It/12 S. 68- 75 mit Schilderung 
einer Reise von Laut crb,~ch nach 1\1005 im August UH3, ent
nommen aus BocJo 's L815 ersehienenell Reiseerinnerungen, Uber die von 
mir in Zeitsehr. 45, 341 f. gelegentlieh des von W. Diehl in Hess. 
Volksbiicher Bd. 9 (19H) gegebenen (von Knott ilbersehenen) Neudrucks 
berichtet word en ist. 

• 
F u} d ,le r Ge s ch i ch ts b I a tter, Zeitschrift des FuJdaer Geschichts

vereins, Monatsbeilage zur Fuldaer Zeitung. Auch im Sonderahonnement 
fUr 2 .JIt jiihrJich vom Verlag zu beziehen. llerausgeg. von Dr. Greg. 
Richter, Prof. an der phil os.-theol. Lehranstalt zu Fulda. Druck und 
rerlag del' FuJdaer Aetiendruekerei zu Fulda. Jabrgang Xl NI'. 7-12 
(19 12), Jahrgang XI[ Nr. 1- 12 (1913), Jahrgang XIII Nr. 1- 7 (1914). 
Ieh verzeichne nach del' Folge del' Zeitcn, auI welche sieh die Au.fsatze 
beziehen. 1) In Fortsctzung der frUller (Ztschr. 46, 203) gewurdigten 
trefflichen Untersuchuugell licferte Prof. Dc. Th. Haas in Xl , 8/9, 10, 
XII, 12, XTl I, 3/4, dazu in XIII, 0 S. 95 f., XIII, 5- 7 weitere Alte , 
Fulda.er Markbeschreibungen und zwar V: der Kirche zu Sehlitz, 
VI: des FlIldaer Klosterbezirks , vn: del' Kirehcl1 zu Ra,sdorf 
llnd zu Soisdorf, VIII: der Kirche zu Zell, L\: der Kirche zu 
GroBen}Hder. - 2) Die Abhandlung von K. Grossart, Die Land-
stallde in der Reichsllbtei Fulda llnd ihre Einllngen bis znm 
J,Lhre 1410 ersehiencll in XII, 8-11 und XIlI,l - 6, wurde 1914 auch 
.. ds .Marburger Dissertation (1t4 SS.) allsgegeben und tindet als solche 
hier weiter uuten im 3. Teil die verdiente anerkennende Wiirdigung. -
3) In XI, 10 wird die in Xl, G begonnene Studie P. ]11 gll e r s it bel' 
Burgen und sonstiges Hefestigullgswesen im Krcise Hiiufelrl 
zu Ende geliihrt. Sic ist zwcifellos sehr fleiBig, aber mit Vorsicht auf
zUllehmen. - 4) In XII , G IU1d 7: Dr. K. GlOckner, Zur Geschichte 

• 
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des Amtes Weihcrs und des Ebcrsberger Besitzes - betrifft 
15. bis 18. Jh. - 5) In XI, 7, XI, ll, XI, 12 und XIII; Ungedruckte 
Aktenstiicke Zllr Geschichtc des Fulda.er Furstabtes Ba!· 
th<Lsar von Derrnbach (1570-1606), mitget. von Gr. Richter, 
NI'. 2-6 samtlich YOIll Jan. bezw. Juni 1574, ilber Nr. 1 vg!. Ztsch. 
4G,203. - 6) In XI, 12 (Sch lu3 soIl noeh loJgen); Gc. Richter, 
Kirchliche OrgallisatjonspU~lle del' Oranien-Nassauischen 
Regierung bei del' Slikula.risation des Hochstifts Fulda. 
cs handelt sich um VorschHige YOIll Dez. 1802 zur Einverleiblmg des 
Fuldaer Bistums in dasjenige von Mainz oder Paderborn, die bei der 
nur vierjilhrigen Dauer def oranischcll Regierung keinen Erfolg hatten. 
- 7) In XlI, 5: Cr. Richter , Steuerlastell der Provinz Fuld,t 
unter franzosischer Verwaltullg - .Mittci lung einer Dcnkschrift 
vom 26. Jan. 1810 des FuJdaischcn Finallzrat Joh. Menz betr. die fUr 
l8LO geplanten Abgabell und den traurigen Zustand des Lalldes iiber
hatJpt, ans Akten des Frankfurter Stadtarchivs. - 8) ]n XII, 1-6 und 
1.0- 12: Gr. Hiclitcr, Erinnerllngen an das Jahr 1813 - in zehn 
Abteilungen aus gedruckter und hsl. Literatur werden Berichtc und 
Schilderungen bes. liber den Durchmarsch franzosischer Truppen im 
J~'rtihjalu und im Herbst 1813 mitgeteilt. - n) In XIII, 7 (Forts. folgt): 
Gr. Hichter, Fuldas erstmalige Zugehorigkeit zu PreuBen 
(1815/16) - die zeitweilige Yerwultung des Fllrstenlullls Fulda durch 
Friedrich Yon Motz als preullischer Kommissar ist kiirzlich in der obell 
S. 24.0 f. besprochenen Hiographie v. M.'s eingeJlend behandelt worden. 
l.~ichter teilt die Urklmde vom 27. VII. 1815 mit, durch welche die 
Ubergabe des Laudes seitens des osterreichischcn Genenllgouvernements 
an PreuBen erfolgte. - Dem Ifenulsgeber verdanken wir auch zwei 
BeitriLgc Zur KUll stgesc]lichte: 1) la XII, 4 (Forts. folgt): G. Richter, 
Nachrichten ilber die Michaeli skirche zu Fulda. - die zeit
genossischen l\1itteilungen libel' dies bedeutungsvolle Kunstwerk des 
9. Jh.·s werden im Wortlaut und Obersetzung mitgeteilt und ilber die 
bes. das Aachener Milnster betreffenden ueuereu Erorterungen, ob 
italisches oder orienta.lisches Yorbil.d maBgebend war, kurz berichtet. 
2) In XU, "7: G. Richter, Das Pa,radies unrl die Konigskapelle 
vor del' ehemaligen Stiftskirche zu Fulda - mit vier Abbil
dWlgell, R. 11andelt namentlich na.ch der Schilderung Browers van dem 
viereckigen Vorhof und der anschlie6cnden KapeJle, Bauten des 10. Jh.'s. 
3) In xn, 9: Prof. J. Vonderall, Vorlanfiger Bericht iiber die 
Allsgrabllugen am Dome zu Flllda mit 0 Abb. - Vf. will vor
behaltlich einer besoaderen Yeroffentlichung des Fuldaer Geschichts
vereins eine kurze Beschreibllng del" wahrend del' Ausgrabungen vom 
.Juli bis Okt. 1913 iIeigelegten mittelalterlic11en B,~uanlagen geben. AIs 
Yermischtes verzeichne ich zwei Abhandlungcn: 1) In XII, 3: J. Hack, 
tehrer zu Petersberg bei Fulda, Im Aussterben begriffene Sitten 
und Gebrituche del' Fuldaer I,a,ndbevolkerung - handelt unter
haltsam von Flachsbau, Spinnen, Freien, Hochzeiten, Kinnes nsw. 
2) In XfI, 8 nnd 10: W. Schoof, Beitritge zur Fuldaer Namen
kunde - darLiber wird weiter unten van Hans Corell bcsonders be
richtct. In Xl.J.I, G, S. 94-96 folgen noch bczligliche Erorterungen 
zwischen dem Vi. und Prof. 'rh. 1laas. Sonstige KJ einere Mittei
lungen fehlen in XIII. In Xl, 7: G. Richter, Ober eine Dar
stellung der hI. Wilgefortis in del' St. M.ichaelskirche zu 
Fulda, - vg!. dazl! die dcm Vf. Boch nicht vorliegende Abhdlg. van 
G. SchnUrer jn Freiburg (Schweiz), die tl.ltcsten Legenden del' hI. 
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Ktimmernis (Ontkommer, Wilgefortis) in Festschrift Georg HerUing Zllln 

... 31. Aug. 1913 dargebr. VQn def Gtirresges. S. 96-108. - In XI, 11: 
A. Riibsam , Eine Huldigung im Gericht LUdcr (1794) -
.Milizenkompa.gnie vor dem neuen Stiftsdechantcn. - In XII, 1: J. Hack , 
Von den Strafbayern. - Ebenda: Or. R Siemens, Da s Hau s 
"Z UlU groUen Christoph" in Fulda. - In XII, 2: A. Hiibsam , 
Von der Metzgcrzul1ft zu GroBenllldor - oach Zunftartikeln 
von 1787. - In XII , 6: G. Richter, Gcwlln"dreste in einem 
Fuldaer Abtsgrabe aus dem 12. Jh. 

Zchnte 1
) Veroffentlichullg des Fuldaer Geschichts

vereins. Dr. Gregor Richter , Prof. an clef philosAheoJ. Lehr
anstalt zu Fulda, Die 'Sc hriften - Georg Witzeis bibliogra
phisch bearbeitet. Nebst einigcn hisher ungedruekten 
Reformations 'gutachten und Briefen 'Vitzeis, ~:l it einem 
DiJde Witze ls und einer Probe seineI' Handschrift. Fulda, Fuldaer 
Actiendruckerei. 1913. X.X, 208 S. 4,50 .At. - Richter hatte schon 
vor Jahren durch eine Studie in den Fuldaer GeschichtsbHittern (Jahrg. 
VIII, 1909 S. 113 f. ) sein besonderes Interesse an Leben und Schriften 
Georg Witzels aus Vacha, des bekullnten Theologen (1501- 73), del' 
1524 die Lehre Luthers predigte, 1531 :ther zur alten Kirche zuriick
kehrte und viele Schriftell zu ihrer Yerteidigullg verfafite, bezeugt, jetzt 
schenkt er nns eine aus umfassenden Nachforsehungen offellb~Lr hochst 
sorgfaltig gearbeitete Witzelbibliographie, <lie nicht weniger aJs 140 
Nummern gedrnckter SchriIten W."s aufweist. 123 davon hat W. selbst 
in dem 1553 gedruckten Catalogus, der in Teil I. roit bibliographischen 
Erganzungell wiedergegeben ist, verzeichnet, Richter hat aUe van mm 
beschriebenen Drucke bis auf d.rei selbst eingesehen. Del' Bibliographie 
foIgt del" Abdruck mehrerer weniger umfttngreichen Stiicke <tus Hss. im 
\VorUaut, VQr aJIem des bisher ganz unbek,mnten wichtigen Reforma
tionsgutachtcns fur den Fuldaer Flirsbtbt Philipp Schenk van Schweins
berg, das um die \Vende del' Jahre 1641/42 verfaBt ist, and ere sollen 
demnachst in Grevings "Reformationsgeschichtlichen Studicn und Texten" 
folgen. Schon hier bietet R. einige bisher ungedruckte Briefe Witzels 
aus den Jaltren 1539-56 und ein Verzeichnis del' von \Vitzel selbst 
und von anderen gcdrockten Briefe. Das Ganze ist zweifellos eine sehr 
dankenswerte Vorarbeit Zll einer Witzelbiographie, die uns der Vi. in 
absehbarer Zeit schenken rooge. Gleichzeitig erschien in Buchform als 
S.-A. aus Fuld. Gesch.-Bl. VIII der oben berilhrte AuIsatz: Dr. G r. 
Richter , Die Verwa. ndtschaft Georg \vitzels , eincs flll
dischen Theologen der Reformationszeit. Fulda 1913. 
Druck der Fuldaer Actiendruckerei , 36 SS. 8°, vg1. Ztschr. 44, 339. 

ZwoHte VerijHentlichung des Fuldaer Geschichts
vereins. Zwci Hallstatt-FlachgrUber im Kreise Flllda. 
Herausgeg. van Prof. Jas. Vonder<~u. Mit 2 Planen und 2 Tafeln. 
Fulda, Druck der Fuldaer Actiendruckerei 1914. 9 S. Text gr. 4°. Im 
AnschluB an seinen Bericht von 1909 ilber das Graberfeld bei dem 
Lanneshof ostlieh von Fulda (vg!. Ztschr. 44,350) handelt V. jetzt libel' 
zwei gleichartige westlich von Fulda neuerdings bei Bimbach und Uff
hausen auIgedeckte Griiber und die darin gemachten Funde, Diese 

1) Die neunte VcroffentJichnng (H. A. Simon, Verfassung) wurde 
in Ztschr. 46, 251, die elite (K. GlOckner, Mundarten der Rhon) in 
Ztschr. 47, 325 besprochen. 
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zwei Flachgrabe r stehen zunlichst iiber 2(X) Hiigelgrabern der fl'Uheren 
lInd mittleren J-IalJ stattze it in derselben Landschaft gegenUber. 

Mein Hcima t land. Monatliche Beilage zur Her s f e lder 
Zeitung fiir Geschichts., Yolks- und Heimatskunde. Schriftleitung: 
\Vi I h. )i e u h aus. "er1ag del' Hoehlschen Buchdruckerei. Bd.2 (Jahl'
gang 3/4) NI". 21- 24, Sept. 1912 bis Dez. 1912. S.85- 100. 4 '. Durch 
alle vier Nummern erstreckt sich del' Aufsatz von Amtsrichter H. H c uBn e 1'

Niedcraula: Del' AmtsschultheiB Moritz Stolberg , ein Bei 
trag zur Geschichte des drciBigjahrigen Kriegs und 
seineI' Wirkungen im Gericht Nie d erau lll. - Stol berg war 
1647- 64 AmtsschultheiB in Niederaula, vorher Yogt auf dem Eichhof. 
H. benutzte die im Marburger St.-Archi \' crhalteuen Akteu del' mannig· 
fachen gegen diesen festen Ehrcllmallu crhobeucll Beschwerden, die 
z. T. auf beinahe 20 Jahre zurlickgehen und uns ein Bild von den Ver
wlistungell de .. Bauten und Geliinde, von del' Peinigung der Revolke
rung, vou den sittJi chen und religiosen ZusUinden gewahren. - In 
Nr.22 handelt Sche nk .Sc h e nkl engsfe ld vom Bad Sc henk
l e n g s f e I d im J. 1688 - es blilhte in den Jahren 1688- 89. - Nr.24 
bringt ohne Yerfassemamell den Aufsatz: D ie Kir c h e in Oden· 
sae h sen , er bcrichtct vom 'I'urm mit dcrJahreszuhl 1511, dem Schiff 
mit Jahreszahl 1706 uud bietet Naehriehten liber Duuten am Schiff und 
liber Bilderschm uek allS Kirchenreehnungen der naehfolgenden Jaltr· 
zehnte. - Tu Nr. 21- 23 setzt H. Ruppel-Homberg die sehon in 
Xr. 19 begonncncn Beitrage zum Aberglauben , wie ersieullter 
den Bewohnern des Ilaune- und Fuldatales uud dewn Sei tentiilern ge
sa mmelt hat, fort. In Nr. 24 wirft J. H. Ge b a ll er d ie Frage anf 
..,Was bedeutet der Familiellname Wenk?" G. moehte den 
in der Gegend von Heringen (WeITa) hiiufig vorkommenden Namen im 
Gegensatz zu andcrn Erklarungen (Pott ~ = kl. Werner [aber nur 
niederdeutsch!] , Vilmar: = sla v. "Kran z") , vo n wenk = wenig ab
leiten. In der Verbindung mi t Ortsnamen komme es haufig im Sinne 
von .,kl ei u" vor, Wenk sei also g leichbedeutend mi t: Klein. Zur Be
statigung d ieser mich persolllich angehendcn Losung vc rweise ieh auf: 
lIl. Lcxer, }'littelhoehdeutsches Handworterbueh III (1878) Sp. 761- 2, 
wo .,wenee, wenie" ijfter im Sinne von klein , gering, sehwaeh er
seheint, und besonders auf die abweehselndc Bezeiehnung des meiB
ni schen Ri tters Sigh·id von Schonfeld (bei GroBenhaiu) als ,der wenyge' 
oder ,der cleyne' in Urkunden del' Markg rafcn von Mei6cn und Land· 
grafcn von 'I'hiiringen a us den 80iger und nOiger Jahren des 14. Jh:s 
in Cod. dip!. Saxon. reg. I. B. Bd. 1 (hem. von H. Ermiseh, 189n) s. 
Orts- llud Pcrsonenreg. S. 5.W, wo unter "Schonfelt" aueh cin Sigfrid 
der Orol3e, MagulIs, der Altere vorkommt. Pro f. lI elmbold-Eisenach 
vcrwies mich frellndliehst auf diesen Hand. - Oas im Oezemberheft 
W12 versprochenc Inhal tsverzeichnis zu Bd. 2 ist Ill. W. leider no eh 
nieht crsehiencn. 

Mein Heimatland. Zeitsehrift (1914: .Mo nat sse hrift 
de s Kniillklub s) flir Oeschiehts- , Yolks- undHeima tkun de. 
(Organ des Knlillklubs.) J an u a r b i s De z e m b e r 1 V 1 S. 3. Bd. (5. 
Jahrg.) Nr.1- 12. In SS. 8'. !<tn II a" bis J lI1i 1914. 2. (J) Jahrg. 
Nr. 1- 7. 112 SS. 8 1). Fiir die Mit.glieder des Knlillklubs kostenlos. 
Jahresbeitrag 2.50.!lt. Schriftleitung: Wilh. Ne uhau s. Druck und 
Verlag der Hoehlsehen Bllehdruckerei (W. Bll.chstll.dt), Hersfeld . - Die 
Umwandelung des lIersfelder " Heimatl andes" , das (1909- 19 12) auf vier 

• 



• 

• 

270 

doppeJspaltigen Quartseilcn als monatlichc Beilage der II('(sfrlder Zeihlllg 
erschiell, zu einer selbstiindigen .Mol1utsschrift mit del' gleichcn interessC'll
richtullg in handlichercllI ~"'onnat und verdoppcltem Umfung lU Seiten 
8 0

, dercn ietzle 2- 8 filr Mitteiiungen des Knullklubs bez\\,. Inserate 
dicncn. ist sehr willkommen zu hciBen. 1st cs doch nur eine AuBerlich
keit, dall del' vcrdienlc IIcnlusgeber mit der Titelgebung lInd Bczeichnung 
des Jahrgallgs erheblich geschwankt hat. ncm als 5. Jahrg. hczeichneten 
JaJJrg. 1913 folglc Wl4 def 2. Jahrg.! l'nd da nun mit KriC'gsanfang 
das Erschcinen iiberhaupl cingestcllt wurde, wird di<' Sachc kunftig 
noch vcrwickelter. Pm auf die einzelllcn Hcfte des Jahrgangs 1913 zu 
nrweiscn, lI1uB ich uucl! dafUr selloll tli(' I!H4 bclicute Hez('ichnung 
maBgf'uclld seinlassen, also tlas Janu:trhf>ft l!Jl3 als I, I unfnhrell usw. 
Da schlieBlich Hersfeld bckannter ist als d('r Klllill , wiire wohl tlie Bc· 
zcichnung "lIersfeldcr Monatsschrift des I\nlillklubs" alll Platz(' gewesen, 
wenu auch die Schwalm jetzt in den I{r{'is d{'s Hlattes gezogen wurde . 
. Mein frUher ausgcsprochener Wunsch nach Erweitf'wng des Kreiscs 
der Mit:ubeitcr htlt sich in erfreuiich(>f W('i se crIUIlt. leh lassc hier 
natiirlich zur Scitc, was den Intcrcsscn des Wandervereins dient und v('r· 
zcichnc I. Z lIr Geschi c hte \'0 11 lI e r s fe hl. NI". I, Ill. 2: Dr. 11. Butte. 
Sieg('1 und Wtlppen tier Stadt lIersfeld - lehrreichc auch 
vergl(>ichende Entwich'luugsgeschichtc vom 10. Jh. bis zur endgultigen 
Gestaltnng im Jallrc L558. - In I , 2 - ;}: D. W. Wolff , Her s fplder 
Erinncrungen au s den Jahren 1848 - 50 del' l'\estor del' 
hess ischen Kirchengeschichtsforschung, del' vom Herbst IHHi bis Herbst 
1850 das ifersfelder Gymnasium besnchtc nnd die wechselnden ror· 
giingc in dcr Stadt niit Icbhaftem Intrresse vcrfolgte, bericitt('t als 
Augcllzeuge, als Verwandter nnd lI ausgenossc cines BUcki:>rmeisters und 
Ilauptmanns der Bi.irgerg:lrde. mit lebellsvoller Ansrhaulichkcit von 
Personen und Stimmungcn jzwischelldllrrh allch ailS Hallilu und Ziegell· 
hain ), von den Jiersfelder GymnasialJehrern WiJh . ~liinscher, \\"ilh. 
Piderit u. a. , besondf.'fs \'on lIeinrich Wiskclllann, dem Hichtigen Lehrcr 
lInd Gelehrten [vgl. den .\rtikel Koldewey"s in der AlIgemeineu 
dCllt .. chen Biographie ·j3 (L8H8) S. 53U- ·U ], dann namcntlich VOll 

del' Landcsversalllmlung, wrlche die konstitutionclle unci libC'raic Partei 
in !l essen 1848 nach IIcrsfeld zur Hcratung Uhl'r' ein neues Wait I· 
gesetz einbel'llIcn hatte (S. 5l ff.). W. ergiinzt hier die i\l itteilungcn 
Ad. 'I'raberts (I1istorisch· literarischc Erinnerungen J!)I2 S. 86 f. , 
vg!. Zeitschr. 47 , 400), die liber drll ,"crlanf der rerhandlllngen nichts 
geboten hatten , sehr wesentlich durch seinell Bericht insbesondere Hber 
lIeinr. v. Sybels AlIsfiihrungen. - In 1, 12 bis 11 , 4: Wilh. Xeuhalls, 
Vor hUlldert Jllhren. Hersfclder ErillnerungE'1l an die 
Tage derErniedrigung und Erhebung - 180H· l ·l, geschopft 
fiUS privaten Aufzeichnllngen, z. B. \' ilmars (wiedergegebell in W. Hopfs 
\'illllurbiographie I, 21, 41 ) aus stiidtischell Urkllnden , Kircilenb ll ch· 
cintragungeu uml anderer hds!. und gedr. Literatur. - In 11, 4 nnd 5: 
Bruno JILCob·J(assel , Bilder aLls del1\ politischell Leben 
in lIersfcld in den Jahren 1848 - 50 - handelt liber die Tages· 
i}resse uHd die Agit:ttion in den \'erC'inen. - In 11 , 7: Dr. Wilh. 
S c h 0 0 f, Ilersfelder StmBennamen - Einleitung. I. Strul3cllnamen am; 
Flurnamell. - 11. ZIII" Geschichte IwdHer Ortc. In I, H- 5: G. 
Eiscntraut, Dil' kriegerischen Ereigniss(' in unt! bei 
Zicgcnhnin im Februar und !lIUrz l7GL - E. handelt aus 
seiner intimen Kenntnis des siebenjllilrigen ((rjegs nmllentlich ilber di(' 
vom Herzog Ferdinand Yon Braunsehwcig angeordnetc C'rfolglose Bc· 
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lagerung lInd Reschie6ung der von dell Franzosen besetztell Festung 
Ziegenhain durch den hcssischen General Schliiter, die von Landgraf 
Friedrich 11. miJ3billigt wllrdc. - In I, G: P. IlIgner, \'011 HUn· 
rei d 5 Be f est i gun g - viele Einzelheiten zur Geschichte des L4. bis 
18. Jh.'s. - 1n r, 6: Von den Yorrechten der Stadt Rotcn
b tI r g U III 1. 700. Nach der Chronik von Frd ... Luca - Obcrpfarrer 
in Hotenburg WfJG- 1708, d('ssen hdsJ. Chronik sonst wenig zuvcrlii.ssig, 
for zcitgenossische Sitte ulld BrulIche doch rus beachtenswerte Quelle 
\'orgeflihrt wird. - In 1, 7: Or. [ErnstJ Klloth-Berlin-Wilmersdorf: 
Xeukirchen an der Haunc , cin Wallfahrtsort ein "Stim
l11ungsbild" auf Grund eiller hier im lateinischen Wortlaut (Wort- und 
Sl.ltzabteilung 11\Bt \\'unschc offen) und Obersetzung zu('rst mitgctcilten 
AblaBurkundr von 14&.). - In 1, 9 - II , G: H. H cuBner-Nicdcraula, 
(' h r 0 n i k v 0 n Ni c d c r u u I ,t - diese sorgfHltigc aus den gedruckten 
(~uellen und den hdsl. des M:nburger Archivs und den Kollektaneen 
Landaus in der Kasseler Bihliothek geschtipfte Arbcit IUuft durch zehn 
Nummern der Zeitschrift (April 1nL! aussetzend). Sie gliedert sich in 
Hinf llauptabschnitte: 1. Die Zcitcn bis Zllr Reformation. 2. Geschichte 
seit dem Zeitalter der Reformation. 3. Das Gericht Aula. 4. Kirche, 
Pfarrei , Schllle. 6. H6fe und Hiiuscr. Adlige GC'schlcchter in Nicderaula. 
Ocr Freihof und die Familie \Vriffellbach (mit Stnmmbaum). Till 1. Ab
schnitt (Nr.9) fUr das Mittclllit('l' macht sich Unbekallntschaft mit neuen 
Quelleul.lllsgaben geltend, spiitcr tritt das nicht mehr hervor. - In 
1, 12: Delle\' ie , Rechtsanwalt Dr. , Einc Schliigcrei zwischen 
hessischen und osternichischen Soldaten in Ka s sel im 
Juhre 185L. Nach eincm \"ortrag im Hess. Gesch.-Ycrcin ZlI Kassel 
- die SchHlgerei ist au cinem l\Hirzabend in drr l..eipziger Stral3e er
folgt , dus Ergcbnis der Untcrsuchung wird mitgctei lt. - In H, 7: J. H. 
G e b a u e r - Essen, Z u r Gc s chi c h t c de rile r i n g e r K ire h e -
d'ls alte UHl abgebrochene I{irchenschiff stammte aus del' Obergangs
zeit 1150- J250. - In. Zur Lllndesgeschichte. In I, G- 7: Waiter 
Kiirschner, LU. udliche \"erhiiltnisse n;~ch dem dreiBig
j H. h I' i g e n K r i c g e - Schilderung a'uf Gnmd der in den Fuldaer 
GeschichtsbL 1 Nr. 8- 12 abgedr. Sta.usebllcher Chronik von 1636- 67. 
\'gl. libel' eiuan Ilndern bczUgl. Aulsatz I\iirschuers im .,Ilessenlaud" 24 
(1910) : Zeitschr. 45, 363. - In J, 7 und 8: Dellevie, HechtsanwaJt 
Dr. , Der Marburger Student oach den Freihcitskriegen. 
Xuch cinem Vortrag im ]frss. Gesch.-Ver. ZlI Kassel - ankl1iipfend an 
\'('rordotlngen Kurf. Wilhelms I. von L819, \'gl. den \'ol'trugsbericht in 
lIns . ,.-'Iitteilungen" Jahrg. 1910;, 11 S.36. In I, 8: D. W. Wolff, 
Ein hessischer Kiimpfer gegell Napoleon I. EinGedenk
b t ILtt. - W. handclt !lach Erzllhlungen seines Vaters VOIl Joh. Ge. 
Wolf, Pfan'er in SpieBkappel, \'on 1806- 48. Dieser w<lrmherzige !fesse 
studierte in den ersten Jahren seiner pfarramtlichen Wirksamkeit ncben· 
bei an den \\'ochentagen in l\1arburg ~Iedizin, beteiligte sich !la ch Mog
iich.k{'it 1809 am Dornbcrger Aufstand, "crschwand im Sommer 1813 
ail s SpieBkappcl , machte al s prcuBischer Feldprediger die Schlacht bei 
I.lcipzig und den franzosischell Fcldzug mit und kehrte dann in sein 
Pfarramt zuriick. lIUbsche ZUge seines sachlich·formlosen Wesens bil
dell den SchluB. - 1nl , 8 und B: 11 a. r n i c k e 1- [(assel , Geultn. z. D., 
lIundertjahrfeiern in lIessen 1913 - Huckblicke .Hlf die Ge
schichte der Kurhcssischen Jiigertrnppe. - In H, () "nd 7: Karl Uau
m ann , H ess i s ch e J a h rh 11 nd erteri n n e ru n gen - geschopft 
ailS Aulzeichnungen Yilmars (Hopfs Yilmarbiographie Bd. J) lIud Anton 
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Nicmeyers Casselschcr Chronik vom 28. lX. 1819- 20. XI. 1813. Cassel 
1814. - IY. " ermischt es. In 1, 1, 2 lInd 4: Jos. H. Schwalm , 
Licbcszeit und EhestandsJebcn im Schwalrner Sprich. 
wo r t = Probe aus des\' f.'s Buch .. Schwiilmcr Wces" (= Weizcn ). Das 
Schwlllmerleben 1m eigenen Sprichwort. Kassel , Frdr. Schoel. 1.20 , If , 
vgl. .. Hessenland-' Jhrg. 25 und 26 u. Ztschr. 4G, 2LS. - In I, LO und 
11: Wilh. Neuhal1s. Der Al11erikafahrer Hans Staden vo n 
Ho III be r g. \ 'ortrag auf der Hauptvcrsammlung des Knlillklubs am 
20. Sept. 1913 in Homberg. - N. erneucrt in dankenswerter Weise dus; 
Andenken des achtungswertcn wahrhuftigcn hessischen Reiscnden und 
seilles vielfiUtig Ubersetztell lehrreichen Reisebuchs von 1556. Ieh (' r
gauze den von N. sehr ullvollsUindig gegebencll Hil\weis allf die Ab
hand lung VOIl Dr. Jul. Pistor, Hans Staden YOIl Homberg und sein 
Reisebuch ( L8 SS. 4 (1) iu: Festschrift dcr 26 . .fahresversammlung der 
deutschell AlIthropologischen Gesellschaft. Cassrl lSH5. Yerlag von 
Th. G. Fischer & Co. - Moge das Hersfelder lIeimatJalld nach dCIll 

FriedensscWu6 wieder krllftig aufblilhen! 

lIersfelder Jahrbuch 191-1 . I[erausgegeben von W. 
Ne II h a us. lIersfe ld , Hoehlsche Buchdruckerei (W. Biichstedt). 72 SS. 
44'. - Dies Heft verbindet in lustiger Weise unterhaltende und bel eh
rende Zweckc, indem es Stoffe aus Geschichte und Sage \'on hier und 
dort entlehnt oder cigenes bietet, und durch Schilderung "on Faurikell , 
Bank- und K<tufhilusern lIe .. sfelds den Beschauern das " Kauft am Plutz" 
nahelegt. Auch eine lIersfelder Jahrcsriickschau L. Okt. HH2 bis I. Okt. 
19U ist S. 2B bis S1 bezw. SS geboten , lInd zwischell allcrlei Geschllfts
anzeigen tindc ieh einclI Aufsatz des Herausgebers J{essische O .. ts
Spottnamen (S. SS- GO) kurz die ~Iallnigfaltigkeit desscn, was Ifers
fcld zu bieten hat und seill industrieller Sinn leuchtet in hellsten Farben. 

Mitteilungen des Geschichts- und Altertlllllsver
e ills de r S t a d t A I s f e I cl fherausgeg. von praner D r. [KJ Bee k e r 
daselbst, seit )Iai 1!H4 Oberlehrer zu Offenbach a. Al.]. 3. Reihe Nr. 
19- 25, August- Dez. 19L2. 4 . Reihe Nr. 1- 12, Jan.- Dez. 1919, Nr. 
13- 19, Jau. · Juli 1914. Der Herausgeber, der die lIalfte a]Jer Auf
sRtze in den vorliegendell Nummern geschriebenhat, erscheint so sehr 
als der Mittelpunkt aller geschiehtlichcll Bestrebungen im Kreise Als
feld , daB Dlan seinen Obergang naeh Offenbach entschieden bedauern 
muB. 1I0ffentlich schenkt er den "Mitteilungenl., wenn s ie uaeh dem 
Kricge wieder aufieben , doch anch aus der .Feme seine volle Unter
sWtzullg. - leh verzciehne zunaehst die auf die Geschichte der Stadt, 
dann die auI andere Orte des Kreises bczUglichcn Aufsiitze, immer mog
liehst in zeitlicher Folge. I. ZlI r 6cschichte de r Stndt Als fe ld. 1) 
In Ill , 19/20: Dr. Becker, Bilder :tUS dem Vo l ksleben zu 
A I s f e I d i III M i t t e I a It er - fortrag gclegentl ich der 'I'agung der 
histor. Kommission , aur Grund der Urkllnden des Stadtarchi,'s: Kriegs
wesen , Handcl und Gewerbe, Gerichtswesen , Yerguiigullgen, reichhaltig 
lInd Ichrreich, Abdrllck zweier Ordnungen "on 1346 und 1355 iilJer die 
Einteilung der Stadt iu Kriegszeiten bezw. fUr die GC'wandschneider
nnd GewaJldmacherinnung. - 2 ) In IV, 4: Dr. Becker , Die l~ieder
bach - Landgraf lIeinrich 11. iiberlieB der Stadt Alsfeld am S. JX. 
1350 alle ?Jutznng, welche die Liederbach gewa.hre (Urk. illt WorUaut), 
Streitigkeitcn dariiber bes. wegen der Fischerei dauertell bis ins 19. Jh. 
- 8) ln 111, 2-2: Alsrelder Schulhauser. Zur Einweihung dee 
lH~uen Stadtschule. 1. Die Schulhllllser ["on 1508J bis lS35 "oIl Dr. 
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BC'ck{'r. n. Das Schlllhaus 1835- l912 von fPh.J R[udo l ph].
Jl In Jl I, l!);?O, 2L, 2:~ llud 2-1125: Dc. BeckC'r, Aus dell ver
branntell Stadtrechnungcn [ l5GO- 1G81) (vg!. Ztschr. 4U, 2OG). 
AbschnittH-\', Y IX, IXu. X, Xu . .'O. -5) In Ir , 16: Dr. Becker, 
Ails den Pes t z c i ten. 1. ,. erordnung von 1613. 2. Pestpa6 von 
1.782. - 6) In 1\',8: Or. Bocker , Die Kanze l del' Walpurgis
kirche zu Alsfeld [mit AbbildungJ - das rcizvolle Werk des Als
fe ldc r ;\leisters Michael Fink VOII IGlB ist, als cs geJegentJich der \\'ie
dC'rherstellung del' Kirche in der Holzwarenfabrik von Beckert u. Co. 
ernen('rt werden salltc, dart am it. rIn. UHS verbranut. - 7) In Ir, 
17 tlud 18: Dr. Hecker , Leiden def Stadt Alsfeld im drei. 
Uigjii.hrigcn Krieg - 1GB!) -48, Mitteilllng des BruchstHcks ciner 
Predigt (od. rortrags) des PIarrers Dr. J. B. HILherkorn , .;- 1GB8. - B) 
III Jr , 1 und 2: Dr. Becker , Eiu Alsfelder Ki n d i n stiirmi-
s c hen Z e i te n Lebensgesehichte ,'on Constantill Nel1mth ("Stamm 
Xeurath'-) lli33 1719, .Majors in Diensten Turenue's, Erbuuers des 
lIallses W~lldeck in Alsfeld ( LG87 ·88), verfaHt "on seincm Urcnkel 
(t L816) oach gntell Ql1ellen, vielleicht seJbstbiographischcll Aufzcich- . 
1l11llgCIl. - fI) In Jr. 18: Or. Bccker, Die :\ellerrichtung der 
Universitiit GieBen - Eingabe der Stadt Alsfeld all La(){lgraf 
Georg 11. gegclI eine \'erpflanzuug der neuzuhegrii ndenden Gicl3cner 
Hochsch ul e nach Darmstadt, der Entwnrf von der Hand des Pfarrers 
)llIg. Ge. Eberh. Jlappel im Stadtarchiv, Enolg: Die Wicdereinwcihllng 
der GicBencr lIochschule am 5. r. lH50. - 10) In 1\', 10 und 11 L2: 
nr. Becker , Die Apotheke ZlI Alsfcld (mitBild)- nachAkten 
des Stadtarchi\'s bes. VOIl den wechsel\'olJell Schicksalen Hans Heinr. 
Klappe's <tus Fritzlar (lG52-(H), weiterhin sei ne!" NachfoJger bis :tuf 
die Gegenwart. - U ) In 1\', W: DJ". Becker , D:ts Grab des 
(' n g l is c h e n 0 f f i z i e r s cin Angehoriger des \'om Jl erzog von 
Brnunschweig befehligten Ilecres, t B5j;ihrig 17111 zu Alsfeld an seiner 
\\' unde und in der Walpurgi skirchc begraben (dN letzterschieuene Auf
satz vor Kriegsanf;'\Ilg!). - 12) In 111 ,23 tlnd 2·125: Emmy Spitz, 
Lehrerin , KriegslliHeinAl s feld zurZeit der franzo sisc hen 
Hevo l ution sk riege 1792-H9, nach AktclI des AJsf. Archivs. 
LU) ln Ir, 11 L2, 1S and 14: EIllIllY Spitz, AlsIeIder Kriegs
note vor hundert Jahre n - 1805- 14 mit reichem Zah len mate
rial iiber Einquarticrung usw. - 14) ]n 1\', 9: Dr. Becker , Aus 
der Franzoscnzeit - Schrciben des nicht genannten Alsfclder 
WolI- und Leinewebers, des reichcll Fabrikantcn Schwaltz ill Gcld
knappheit Ml das Frankfurter Haus de ?\eufville - VOIll 20. rI . 1809. 

11. Zur Ge"lchl cht e mHler e r Or te d es Kreises Als fe ld: I) In Ill , 
21: A . .Merz , Lchre!", Aus der Gc sc hichtc von Grebenau 
mit Urkunden von 1372 und lGOl <lUS dem Darmstildter Staatsarchiv 
bezw. Grebenauer Sta.dtarcbiv. Ygl. hierzu: 2) In 1\',14: A. Merz , 
Ein altes Bild von Grebenan - aus Dilichs Chronik von 1605 
mit erHiuterndem Text. - 3) In lY, 5;6, 7 H und 9: K. Dotter, 
S chi 0 6 Rom rod. Die Herrcn \'on Bomrod [urkandlich seit 1197]. 
Homl"od im Bes itz der hess ischen FUrsten [sei t etwa. 1300 bezw. L400 
bis auf die GcgC'llwartj. - Die umfii.ngliche auf rciehem arc hivali schem 
~ l nteri<l1 bcru hende Darstellung ist ergiebig u. It. fii .. Forstwescn, Jagd 
und Fischerei . Zllletzt: Del" jetzige Zustaml des Schlosses. - 4) In 
1\', a: Pfarrer Rabcnau , Zehlltstreitigkeiten zwischen der 
Pfarreikirche zu Oberod und Oher-Breidellbach - nneh 
Urkllnden vou 148<J uud 1659 G2 aus dem Pfarrarchiv Zll Romrod bczw. 

Z('ib;l'ilr. Bd. ~. 18 
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Ober-Breidenbach. - 5) In Ill, 24/25: Dr. Becker, Ein ObeT
roder jlfa,rrer allS der Zeit der Reformation - NikolallS 
HoJscher mit Urkuude seiner BesteJiung ZUlU Kaplan in AIsfcld von 
1507 und 2 Urkunden von 154445, die 'l'ilemann Schnabel als Pfarrer 
llud Superintendent zeigen (vgl. Ztschr. 40, 191). - 6) In IV, 19: 0 r. 
Becker , Aus der Geschichte von Homberg an der Ohm. 
Einleitung. I. Die Mn.rkte zu lIomberg (Fortsetzllng foJgt) - im Stadt
archiv wertvolle Reihe von Rechnllngen , bes. Steuerrechnungen schon 
allS dem 16. Jh. Marktbricf Landgraf Philipps vom 20. VIII. 1554 im 
Wortlaut. - 7) In IV, 15: Fri tz He r r III all n· Darmstadt, Z u r G c
schichte des Katzenbergs - GGter, Rechte, Zinsen des Gerichts 
Katzcllberg bci Alsfeld nach dcm Jurisdiktionalbuch des Erzbischof 
Daniel Brendel von 1576 mit einer Karte des 17. Jh:s. - 8) In IV, 16: 
Pfarrer Unverzagt in Kirtorl, Die Lateinschule in j\irtorf 
sie erscheint in einer Hestallungsurkunde von 168'2 als Hest einer ge
wesenen Schule. - 9) In IV, 17, 18 und 19: A. Deggau , Lehrer, 
Die be i d e 11 H ij f e i 11 S tor n d 0 rf i III 18. un d 19. J h. - Bcschrei
bung nach dem Inventar von 1730 t1SW. - 10) In IV, 4: G. K. Hart
mann , Pfarrer ZtI Egelsbach , Aufzeichllungen des Biirger
mei s ter s OeiB von Fulda liber die Kriegsjahre 1759 - 63 
- die Vorlage dieser fUr den Krieg in beiden Oberhessen reichhaltigen 
Erzahlllng befindet si ch im Darmstadter Archiv. - il )· In IV, 1: 
Chph. ?llobu s, Pfan·er, Ein Pfarrhausidyll vor 100 Jahren 
- Mitteilung eines allerliebsten Kindcrbriefs an den \'ater-Pfarrer I(rantz 
zu Udenhauscn vom Jahre ISUO und Genealogisches. - 12) In I\" 15: 
Dr. Re c ker: Aus d e r Zeit d e r Kleinstaaterei - Verordnung 
der darmhessischen Regierung zu GieBen "on 1801 wider die von lIessen
Kassel beliebte Abspeisung mit der Bezeichnllng .,Darmstadtisch-' statt 
llessen-Darmstadtisch. - 13) In lV, 2: Ern s t Siebeck , Pfarrer zu 
~ter1au , E ri n n e rll n gen a u s de r F ran z 0 s e n z ei t - 1813- 16 
nach mUndlichen Erzahlungen. - 14) In Ill , 19 '20- I\" 17: Zur 
Glockenkunde de s Kreises Al s feld XX[- XXXVaufgenommen 
von DipI..Ingenieur O. Dorbecker -lIlarburg. - 15) 1n 1\T, S. 96, 104, 
119, 126: H au s s p rQ ch e a.u s de III K re i s Al sfe1 d - Fortsetzung 
der in Reihe 1I S. 105 uud daselbst zuletzt S. 166 unternommenen 
Sammlung. 

Mitteilungen des Oberhe s sischen Geschicht s vereins. 
Neue Folge. 20. lld. 1912, 21. Bd. 1914. 22. Bd. 1915 (ausgegeben 
im Dezember 1914). 98, 128, 158 SS. Gie6en, A. 'I'ope'lmann. - Die 
drei vor1iegenden lIefte bringen wertvolle Aufsatze und Quellenbeitrage 
mannigfaltigen Inhalts. Bd. 20, 1- 21: Otto Immisch , Geschichte 
de s gro13herzoglich-he ss i s chen philologis c hell Seminars in 
GieBen (zu seiner Jahrhundertfeier am 20. Murz 1!H2). - Bd. 20, 2'2- 5l 
ulld 21, 66-89 bezw. 112 bringeu Fortsetzung und Abschl1l6 VOII Dr. 
Eduard Becker's Rege s ten aus dem AI s fclder Stadtarchiv 
1501- 50 bezw. 1551- 181:$2 (vgL Ztschr. 46, 2(5). III knappster Form 
wird eill reiches 1IIaterial verzeichnet. Ein doppelspaltiges aJphabetisches 
Verzeichnis von 22 Seiten Lange, welches alle in den Hegesten Ebels 
M. O. H. G. 5 und 7 lInd in denen lleckers gebotenen Personen- und 
Ortsnamen enthalt, erleichtert in iibersichtlicher Anlage die Auslllltzung 
des Materials, das namentlich in den frUheren Lieferungen auch fUr so 
manche kurhessische Orte ~chatzbares bietet. - Bd. 20, 55- 66 handelt 
]I e rm ann Kal b fu B, dem wir die treffliche Geschichtc des Augustiner-
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chorherrcnstifts unci der Deutschordenskommende Schiffenberg in den 
;\I, O. 11. O. V. 17 uurl 18 vel'danken (vgl. Ztschr. 44, 342 ulld 45, S5l), 
ouch Al.lfzeicilllLlllgen , die er sich friiher gemacht hat, in dankenswerter 
Skizze von der .,K ire h e z uSe hi f fen b erg", von ihrer Erbauung 
im 12. Jh. und den baulichcn \'erandenmgen des 15. und del' nach
folgenden Jahrhunderte his zur Gegenwart. ~ Bd. 20, 67-80 berichtet 
Walther Bremer u. d. T.: Eberstadt. YOf- und friihge
schichtliche Forschungen und Fundeiiberdieergebnisreichen 
Allsgrabungcl1, die er in der nordlichen Wetterau in del' Gemarkung 
Eberstadt neuerdings gemacht hat. Daran schlieBt si ch in Bd. 21, t - J L 
desselben\'f:s Aufsatz: Romisches fillS del' nordlichen \Yetterau 
l. Romische StraBe in GrUniogell. 2. Romisches Landhaus siidlich von 
Eberstadt. Ich nrweise auf die unten foJgende besondere Besprechung 
von Waiter Bremers eingehenden Aufsatz, Eberstadt, ein steinzeitliches 
Dorf der \\'etteran in der Prahistor. Zeitschr. \' (1913). - Einen "VOl'· 
hiufigcn Bericht" nennt Fer d. K u t s c h seinen A ufsatz: Die Ri n g ~ 
wtLlleauf<lemlla. usbergebeiButzbach (20,8Z--SD). K.nimmt 
eine Fliehburg an , da Wasser innerhalb del' Ringwiille fehlte. Dilnsberg 
und lIausberg warcn den FUlldcn nach im 1. Jh. v. ChI'. VOIl Chatten besetzt. 
- Es folgt 20, 90 . !)(j der Bcricht des KonservatorsDr. Kramer, der nament~ 
lieh \'011 mannigfaltigen Ausgrabungen zu handeln hat, und S. 97-98 
die Yereinsehronik. Beide SUicke kehren in den Banden 21 und 22 
wieder. Bd. 21, 12-53: Ernst \'ogt, Mainz und Hessen im 
spitteren Mittelalter - die sehr wilJkolllmcneFortsctzung del' in 
Bd. 19 begonnenen Reihe (vg l. Ztsehr. 46, 205) for die Zeit von 1292 
bis 13:l9 in drei Kapiteln , begrenzt durch den Tod Heinrichs des Kindes 
lOOS, den 'I'od Erzbischof Peters 1320 und durch den Friedensschlu6 
von 1;129 zwisehen Mainz und Hessen , zwischcn Landgraf lIeinrich 11. 
uod Erzbischof Balduin von Trier, dem nellen Administrator von )rainz, 
del' wegen Kampfs IIIll das Erzstift die hessenfeindliehe Politik seineI' 
heiden ' To rganger )Lathias und Peter nicht we iter flihren konnte und 
mochte. Balduin Jcnkte damit wicder in die Bahnen Erzbischof Gerhards, 
dem die hessischon Fragen nebell del' 110hen Politik von untergeordneter 
Bedelltung gewesen waren , ein. Zu seineI' Zeit, im ersten del' drei jetzt 
gebotenen Kapitel (dem 4.) , stehen die Auseinandersetzungcn zwischen 
Heinrich und dem Kind und scinen Sohnen im \'ordergrund. V. handelt 
seharfsinnig und i.iberzeugend im Gegensatz ZlI den letzten Forschern 
\'on del' Bedeutung des Frankfurter 'feilungs\'ertrags vom 4. JuJi 1296, 
in dem er nicht £line wirkJiche Teilung, sondern einen Mutseharvertrag 
sieht, er gibt auch S. 48 e,inen besseren Tcxt der Frankfurter Urkunde 
vom 4. Juli 1296 (in del' Oberschrift steht versehentlich 1298). Nicht 
minder hat V. in Kap. 5 und (j in lichtvoller Darstellung der nellcn 
\virren, die sich aus Landgraf Johanns erblosem Tod und aus der 
Doppelwahl im Reich zwischon dem Erzstift unel HCSSCll crgaben, die 
Forsehung gefOrdert und bei umfassendcr Beherrschung des :Materials, 
a!leh des frOher ungedruektcn, sie wohl zum AbschluB gebracht. Dafilr 
gebiihrt ihm all er Dank! - Bd. 21, 54-65: D r. F I' d r. A r n e c ke, 
Drei zeitgenossisehe Quell"'ll aus den Tagen der GieBener Sehwarzen 
- 18l7- l8. - Rd. 2-2, S. 1- 128: Dr. phi!. Fritz Beyho!! in 
Giellen , Stadt und Festung GieUen im Zeitalter des dreiBig~ 
jahrigen Krieges. Der erste '!'eil einer umfangreichen aus einer von 
Prof. Roloff angcrC'gten Gie6encr Dissertation hcrvorgegangenen Ab· 
handltwg mit dem Ulltertitcl: unter bcsonderer BcrUcksichtigung der 
wirtschaftlichen Yerhilltnisse, der zweite (kriegsgeschichtliehe) Toil soU 
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im nachsten Bandefolgcn. B. liefert cincn Beitrag ZlI def ncucrdings 
vielerorterten Frage, inwieweit del' dreilligjiihrige Kricg von del' ihm 
frOher nachgcsagten Schuld wirtschaftlichcl' und geistiger rerheerung 
Deutschlands zu entlasten sei? (vg!. ullsere " Mitteilungen" 19l1J12 
S. 50 f., DahJmanll Waitz , Quellenkunde. 8. AnH" NI'. 8878, HOOO, Hu('h 
ThUr. Sachs. Zeitschr. Ir (1914), S. 10-1, 2'21 L). B. sWtzt si ch auf 
staatliche ulld sUldtischc Archive, Kirchenbilcher usw. und vcrtritt in 
del' trcmichen Arbcit eincn mittlcrcn Standpunkt zwischen del' alteron 
lIud del' neneTen , namentJich ,-on R. Hoeniger vcrtretcllcn Allffassung. 
FUr den zeitweiligen abeT 20 Jahre nach dcm Krieg infolge del" Hlick· 
verlegung def Univcrsitllt (1650) groBenteils iiberwundenen wirtschaft
lichen Riickgang der Stadt GieBen will er den Krieg nur in gcriugcm 
.Ma Se verantwortlich m!lchen. An verglcichcnd('n Sciteublicken auf die 
Zustiinde Hessen-Kassels, die oilier Uhnlichcn Untersllchung dringeml b<,
dOrfen , fehlt cs n:tt(irJich uicht, so z. B. S. 8 AIlIll. 3, S. 9 Anm. 2, 
S. 81 Anm. 1, S. 87 Anm. 3. - S. 129- 42: Kad Ebel , Der Reichs
krieg gegell Philipp d.A. von Falkcnstcin 1364 - 66. E . llcllnt 
als den Zweck seines lIrnsichtigen Aufsl.ltzes, der ZlI einer eiogehenden, all
scitigen Behandlung dieses illteressanten Kapitels der wetterallischen 
Geschichtc aus umfasscndcr archi,"ulischer Forschullg anregcll soli, zu
sammellzustellen, was seit den Aufsiitzcn \'on Eigenbrodt (l8HS) lInd 
von Frdr. Rehm (18iL in lIns. Zeitschr. 13, 197-2lU) aus urkundlichcll 
Quellen Ober diese harte Fchde bekannt geworden ist. 

Ilessenkunst, Jahrbuch Wr Kunsl- unci Denkmalpflege in 
llessen und im Hhcin-)lnillgebict. Begrlind('t und herausgegeben 
von Christian Ranch. S. Jahrg. (LfJW) lInd 9. Jahrg. (1911). 
rerlug \'on Adolf Ebel-:\Iarburg. Je 1.50 .1t. 10. J a h rg. (lIessen-Kullst 
1914- 1915 Kriegsausgabe.l rerlag von X. G. Elwert-~rarburg. 80 ~. -
Jeder der drei vorliegenden Jahrgiinge tragt seinen :lllsgepragten Charakter 
und iibt in vcrschiedcuer Wcise zunachst nuf den Beschauer eillen starken 
Hciz. J a h r g. S gibt eille soust nicht wieder zu findende Sammluug 
<lllsgezeichneter photographischer \\,iederg:~ben von Olbildern und Hot(>l· 
zeichnungcn des Darmsladter )lalers He i n z II e i III (1859-91), der viel 
ZlI frlih nus dem Lebcn gerissen wurde. Seine hessischell Gasseujungcn, 
Buuermadel und alten Bauern se lie ich immer wieder mit reincr Freude 
nn der kOnstlerischen Gestaltung des Wirklichell an. Sehr Icsenswert 
sind die Wiirdigllngen seiner Kunst durch den juristischen Professor 
Erieh Jung, einen gcborcnen Mainzcr lInd die Iieim-Erinnerungen des 
:\Ialers Adolf Beyer-Darmstadt. - A I. 11 0 I t III ey e r handelt. Illit \\fieder_ 
gnbe eines ~lodeJls des Sichelsteins van den beiden Burgen im J{aufllnger 
Wald Sichelstein und Sellsenstein (\'g!. Landan, Hitterblll'gen 11 , 177- HSJ. 
Ausgrabungen Schuchhardts am Sensenstein im Jahre 1893liefcrtell \'ide 
dem 14. Jh. angehorige Scherben. Sehr anreg(>lld ist der Aufsalz von 
Frz. 'I'heod. Klingelschlllitt-Mainz: Billduin \'on Trier [En
bischof 1308- 5JJ und die Anfitnge del' mittolrheinischen I{UlIst, 
auch Otto GroBmanns-Frankfurt: Waldpurge \'on Diez, d. h. 
das spu.tgotische Grabmal der Griitin Wnlburga \'on Diez, der 14HB \'er· 
storbenell schonen Frau des letzt(,1l Eppensteiners, \'on unbekilnntclll 
Meister. Den SchluB macht eine hiibsche Plauderei \'on F ra 11 z Co III 0: 
Zwei obcrhessischc 'i'oprereien - in der Gcgend \'on Lauterbach. 

In Jahrgang n hat Dlto Ubbelohde hessische Sagell ill 
hessische Landschaftsbilder gesteilt. DafUr ist man nicht minder dank
bar als man's dem l\Hirchcnbildner ist. Mit dem Aufsalz Das lIel1l1e-
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bt:'rger Museum auf def Wilhelmsburg in Schmalkaldcll gibt 
del' Jenuer KUll sthistoriker P a u 1 Web e r eine NebenIrucht seiner den 
Bau- und Kunstdenkmalern Schmalkaldens gewidmeten Studien, aus denen 
1!J13 del' 5. Band des invcntarisieruogswerks hervorgegangen ist. -
ALII 0 I t III eye r Hihrt lIns auf Drund cille r monumentalcn \ "crofIent. 
lichung des Architektcu Orandjeall de l\lontigny den l' h r 0 n Ko n i g 
J e I'D III e s in Bild und Wort vor. - Einige Bcitrtige Zllf .Mainzer Kunst 
des 15., 16. und 18. Jh:s darf ieh hier Obcrgehen, ieh erw[hoe nul' 
noch den Aufsatz von 0 t t 0 G r 0 6 m ann -Franl..iurt a. M.: G r a f 
Phi lip p v 0 n Sol m s. def VOIl dem Rcnai ssance-Grabmal des 1544 
verstorbenen Grafen von def Hand des ~Itlinzer Bildhaucrs Dictrich 
8chl'o und \'on Grar Phi1ipps Personlichkeit handelt. 

Jahrgang LO bietet in dem Bilder sc hmuck Otto Ubbe-
10 h de 's wULldervolles Zeugnis von den hochftiegendell und ticftraurigcn 
Stillllllungen, ill welche uns die ersten Kriegsmonate vcrsetzt haben. Mit 
erstaunlich cinfachen Mittcln hat er sie anzuschlagen gewuat. - In 
dem AlIfsatz Denkmal des Landgrafeu Ludwig T. von lIe ssen 
ill d e r Elisabethkirche zu Marbllrg zeigt uns F. Kiich das 
Bildwerk )leister lIermanns und Meister lI einrich Raids aus MarblUg 
<lI s eines der besten im " Landgrafenchor" der Elisabethkirche und rciert 
zngleich den trefflichen "FriedcnsWrsten", dem sein Sohn lIeinrich Ill. 
dreizehn Jahre nach seinem Tode (1471) dies schtlne Grabmal errichten 
liea . Drei andere kleine Aufsiltzc s ind stimmungsvoll den Denklllalern 
wackerer Rittersmanner des 15. und 16. Jh:s am Mittelrhein gcwidmet. 

Die He ssischen Blll.tter flir \'olk skunde, herausg. im 
Aultrage der Hessischen Yereinigung fUr YolksklUlde von Kar! Helm , 
Leipzig, C. G. Tcubncr, enthalten in Bd. X I I licit 3 (1913) S. 161-82 
einen Anfsatz "on HlIgo Hepding-Gieaen: Hes s ische Hau s in
sc hriften und byzantinische Riltsel - mit einer Nachschrift 
Uber Paul Bender, Hessische lIausinschriften 1913 s. Zeitschr, 47, 427 
(E. Schroder). In Bd. XIII 1 '2 S. 116-21: Die Ordnung der 
Stadt GroBenlinden VOI11 Jahre 1641 [mitgeteilt] von O. 
Schulte-GroBenlinden. - Ein Anhang "Mitteilungen fUr die Flur
namensammlung" ( 1. .Mai 1914) S. I-IV: O. 8ch ulte-Groa c n
linden , Die Bedeutung der Kirchenrechnungen fUr die 
Flu r n a III ens a m m I u n g, IlO zwei praktischen Beispielen dargelegt. 
EndJich bietet eine Beilagc cinen: Aufruf zur Sammlung der 
deut schc n 8egen- und BE'schworung s formeln20SS.8°,
Im Oktober HH3 wurde die soit 1907 (damals iiber die Litcmtur des 
Jahres WOo) nicht mehr geliefertc volkskundliche Bibliographie wieder 
aufgenommcn mit dem stattlichen Hefte (\'1, 134 S,): A. Ab t, Die 
volkskundliche Literatur des Jahrcs 1911. Ein Wegweiser 
im Auftrage der lIessischen Vereinigllng filr Volkskullde lISW. Leipzig, 
Tcubner, WJ3. In Zukunft soli die rerglitung fUr die Bibliographie 
in den Jahresbeitrag der Mitglicdcr der IIcssischen Vereinigung nicht 
cingeschlossen sein. 

Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvcreins. 
Flinftes Heft. Wetzl<lr 1914. Sclbstverlag des W. G. \'. Druck 
von K. Waldschmidt, Wetzlar. 150. S. [lIcrausgeber: Prof. Dr. 
G I 0 01, Wetzlar.] - Dor Illllllnigfaltigc lnhalt dieses Hcftcs gliedert 
si ch in 9 Aufsatze nnd eine Abteilung n \'ermischtes" (S. 152 8), in 
welcher der Vercinsbericht von Ostern HH2-HH4 (S. 15458) den 
moisten Raum HUIt. Ein willkommener bildlicher Schmuck eroffnet das 
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Hert SchaHellrisse Gocthe 's <lUS dcm Jahre 1775 und Lotte's 
wohl von 1770 (mit kindlich-weichen Ztigen) mitg-eteilt nach dell Ur
bildcrn in Wetzlar, die erst 1913 bekullut geworden sind, mit boglei
tendem Text von H. G I 0 e I. - Dem Andcllken des vielverchrten PIal"
reI's K a r] A 11 III e n r ij d e r (t 20. IX. 1912), des liebenswtinligen Freun
des geschichtlicher FOJ"schung, widmet sejn Sohn Amtsgerichtsrat AII
menroder einen sympathischen Nachruf (8. 5- 7). - BaUl'at F r d r. 
EbeJ-BerJin vergleicht zwei im Wetzlarer Dom bcfindliche Rc
liquienkastchen mit zwei von dort vor drei13igJahreo an das Ber
liner Kunstgewerbcmusemll Ubergegangenen und einem lihnlichen ILUS 

einer Halberstadter Kirche stammenden. Das cine del' \'on Wetzlur 
nach Berlin Uhergegangcnen Stlicke von zierlicher lntarsiaarheit (AblJ. (i ) 
gilt im Museum als Arbeit drs 13. Jh:s., die anderen StUcke staJllJllen 
offenbar aus dem Elide des 15. Jh.'s und sind \'ermutlich rheinischer 
Arbeit. - Karl Florsheim, del' aus einer Frankfurter Auktion eill 
reizvoIles 0 cl ge m al de Wetzl a rs de s Ma le rs Frd r. Ch stn. 
Reinerm,Lnn (1764- 1835), eines geborenen Wetzlarers <lUS dem 
Jahre t829, C1'warb und fUr den Wetzlarer Rathaussaal schenkte, gibt 
(S. 13- 16) seineI' bildlich wiedergegebenen Spende eill hObsches Gc
leitwort. - Der Aufsatz Heinl'ich Gloel's: Wetzlar wiihrcnd 
des Befreiungskriegs (S. 17-65) zcrfiillt in 6 Abschnitte, von 
welchen fur uns der 3.: Der Konig Jerome und die K6nigin Katharina 
von Wcstfalen in Web:lar (S. SO-S6) am meisten Interesse hat. Es 
handelt sich da namentlich um die Schicksulc des Konigspaares im 
September-Oktoher 1813. GI. schopft aus den Akten verschiedener Ar
chive, ans Zeitungen und aus der Illodernen LiteratuJ'. - S. 56-58 
handelt Pfarrer Hi m me 1 rei ch - Leun "on den We rb u uge n Ko Il i g 
Friedrich Wilhelms I. von PrenBen in del' Grafschaft 
SoIms-Braunfcls (1719-39) mn .. lange Kerle" uach Braunfelser 
Archivalien. - S. 59- 66 erziihlt Friedr. Haab von: Wetzlar 
wahrend des Krieges im Jahre 1866, nach eigenen und frem
den Erinnerungen. - S.67-71 berichtet StaatsarchiYar Dr. Paul 
Richter Uber die alteren Wetzlarer Zeitungen , d. h. die 
ersten eigenen Zeitungen W.'s vom Ende des 18. und Anfang des 19. 
Jh. 's, unter denen die .. Wochentlichell Xachrichten von Reichstags- und 
reichsgerichtlichen Vorfallen" 1794- 98 hervorragen, .. wirklich eine Art 
Heichsanzeiger filr jene Zcit", yOU dem Hemusgcber mit .. seinem Heichs
boten" no ch in den Jahren 1801 nnd 1803 fortgesetzt. - Der umfang
reichste Beitrag des Heftes (S. 72- 151) stammt von Geh. Archivrat 
Dr.HermannVeltmann-Wetzlar: Yon del' ReichsstadtWetz
lar Gl'oBe nnd YerfalJ und den Ursachen ihres Nieder
gangs. Mit einem Plane yon Wetzlar. Der Aufsatz baut si ch allf 
zwoi Boil.gon auf, Urkunde 1 (S. 133~42) und 4 (S. 144~49), d. h. 
auf zwei dem Oberrheinischen Kreise \'011 jc zwei Inquisitoren erstatteten 
Helationen aus den Jahren 1567 und 1577, aIs die Stadt wegen Unver
rnogens urn die Ermaf.ligung der Heichsanlagen eingekommen war. Sic 
bieten ein betrtibliches l-hld \'on dem .,el'b&rmlichen Zustande" der 
Stadt, die im 13. und in den ersten Zeiten des 14. Jh.'s ihre ElUte ge
habt ha.tte. r. hat in fleiBiger Forschung die Grundlagen der ElUte -
'ruchweberei und Eisenindustrie, and die Ursachen des Verfalls - Ab
lenkung des lTandelswegs illfolge vielHUtigrl' Fehden in del' Wettel'au 
im 14. Jh. llnd durch den Wettbewerb feindlicher Nachbarn - erOrtert. 
Es ist zu wilnschen, daB die beiden Helationen und V.'s Ausfiihrungen 
im groBercll ZusalllJllcnhang der Handels- und Gewerbegcschichte zur 
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\Tcrwertung gclangcn, dann wird Ruch del' MaBstab biswcilcn cin an· 
defer werden. GewiB ist (S. 101) die Schatzung del' Einwohncrschaft 
Wetzlars mu das Jahr 1400 auI etwa 8OJO Einw. erheblich ZIl hoch, 
die Unterlage dafiir ist gaoz unsichcr. 

Archiv fUr hessische Geschichte und Altcrtullls
kunde. N. F. 1'111. Bd. 3. lIeft (S. 331- 455) 1912. lX. Bd. 1.- 3. 
lIeft (S. 1- 462) 1913. X. Bd. 1. und 2. Heft (S. 1- 3(H) IVl4. lIe
rausg. yon Archivrat D. Fritz I [errmanu. In Bd. YIII, 331- 455: 0 t t 0 

\\' 0 I ff, cand. hist. in Bonn, Die Re i c hssteu er n d er S tad t 
F r i e d b erg in de r \\' e t t era u. Ein Beitmg ZUI Friedbcrgcr Finanz
gcschichte. Dieser gute Aufsatz ist in viel hoherem Grade cin Bei
trag zur Finanzgcschichte des Reichs, wie ,weh die Gliederung in drei 
Kapite l nach kOlliglichen Hegierungszeiten l~JL, IS17, 1410 bekundet. 
FOr das 2. Kap. hlltle die Erlallger Diss. van 1908 Gradenwitz , Beitrage 
wr Finanzgesch. des Dtsch. Reichs unter Ludw. dem Bayer benutzt 
werden konnen nnd anch die 1lallische Dissertation van Frdr. Zauder, 
Beitrlige z. Gesch. des kg!. Einftnsses auf die inucren ceichsstadt. All
gelegenheiten z. Zt. Ludwigs des D. und Karls 1\' . (19H) wilro ihm 
wohl schon zugilnglich gewesen. Vg!. anch einen Aufsatz O. Waifs, 
Die Stadt Friedberg untec Kaiser Karl IV. in Friedb. Geschichtsbl. 1\' 
(1914) Nr. 4, 6 unclB. - Bd. VHI , 331-437: Nene hessisehe Li
tcratur ans den Jahren Inl0 nod 1911 ges. von Ludwig 
, - 0 I tz. - Ober IX, 1- 13 P. Bmllll , Studien z. Gesch. der hI. Elisabeth 
siche nnter: Literatnr z. Gesch. der hI. Elisab. - IX, 31- 35: - Ei ne 
\'erordnnng cler lsenburger GraIen von (Jlllli] 1517 [wider 
Gottesitl.stecn, Plnchen, Zutrinken im Wortlaut mitget. ] von G. Weh
sarg [und mit einer Yerordnung des Pfarrer van Dreieich von 1562 
inhaitlich nud unter kicchenpoiitischem Gesichtspunkt verglichenJ. -
IX, 36-47: Frdr. Hoth , Die Aufzeichnungen [aus den Jahren 
1586- 88] des Augsburger JlIristen Dr. Hieronymus Fro
schel iiber den van Georg von Schachten in Schlitz 
gegen Cyriacus Spangenberg angestrengten Injurien
pro z e 6 - Froschel (1527- 160-2) war Gesinnllngsgenosse Sllungen
bcrgs; aus seiner Hauschronik teilt der bekannte Augsburgf"r Refor
mationshistoriker die beziigl. Sliicke mit zur Erganzung des in Beitragen 
z. hess. Kirchengesch. IJI enthaltcnen Aufsatzes von Wilh. Hotz (vg!. 
Ztsehr. 42, 184 ). Ober Fr6sehel und seine lIauschronik handelt Roth , 
wie ieh aus Histor. Ztschr. 110, 668 ersehe, cingehend in der Ztschr. 
des histor. Yereins f. Sehwaben u. Neuburg 88 (!V1S) S. 1- 8'2. -
IX. 48- 55: Waiter Klirschner , Aus dem Kirchenbnchc von 
Rcichensachsen (und Langenhain) von 1639 - 53 - die 
Aufzeichnungen des praners von Heichensachsen (bei Eschwege) Lorenz 
I~lIdolf (geb. lOOS in Waldkappel ) schildern fUr die Jahre seiner Wirk
samkeit in R, mit dessen Pfarrei seit 1637 die VOII Langenhain ver
einigt war, die '-crherungen des dreiBigjtl.hrigen Kriegs in dem ~woW 
am schlimmsten heimgesnchten Tcile Deutschlands, dem ungliicklichen 
HessenJande"', in dem wieder ~ullter alien niederhessischen Gebicten 
die Werragegend am mcisten geiitten lHlt". Aus anderer QueUe wird 
die Selbstbiographie LudoIfs mitgcteilt. - IX, 1S4- 06: Z w c i s t It a t s
kirchenrechtliche Ausschreiben vor der Reform!ttion 
[mitgeteilt] von Eduard Becker - Wilhelms H. vom l7. Juli 1508 
gegell die KOllkubjnen der Geistlichen , der Landgriifill Annn vom H. Nov. 
1515 gegen die UbergriBe der geistlichen Gcrichtsbarkeit. - IX, 142 
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bis 44: Drei Rriefe cines Darmstiidter Zwingli<tllcrs rJolI. 
Lindenfels] <LUS der Zeit Philipps de s GroBmlitigcn [Nr.l an 
Capito 153l, NI". 2 uod 3 an Buccr l534) mitgeteilt von Fritz 
H e rrm:tnu. - ]X, 145- 254: Frdr. KOch , Eine Visitation 
der Obergrafschaft Katzcnclnhogen im Jahre 1514 -
das Interesse dieses wertvollen Aufsatzes \Vird durch den Titel Hillgst 
Ilicht erschopfend angedeutet. Er gliedert sich in drei Abschuitte: 
1) Einlcitung S. 145- 92, 2) Protokoll iiber die Yisitationsreise Eitels 
von J~owenstein in def Obergrafschaft Katzenellcnbogcn vom J1Uli - JuJi 
1514 S. 192- 218 und 3) Beilagen S. 219- 6·1 - 39 Stuck, zumeist aus 
dem Jahre 1514. Beilage 1 cllthiilt die Reschwerden def hessischen 
Ritterschaft vom R ombergc r T~al1dtag im April 1514, es folgcn einc 
Beihe gleichzeitigcr Petitioncn aus der Obcrgrafschaft Katzenelnbogen , 
die fOr di e Kenntnis del" innel"el1 Zustande von groBer Bcdeutullg sind 
nnd wertvolJes Materinl fOr die \'or{!:eschichte del" Siekingschen ~'ehde 
nud des Bauernkriegs bieten. Das Yisitationsprotokoll lehrt, daB .,ein 
aiJgemeiner Notstalltl'" nieht vorhal1den war (S. 172), es bezeugt auch 
das Interesse def Hegierung an der Hebung des allgemeinen Wohl
standes, andrerseits ist die Un7,llfriedenheit und UnbotmllBigkeit del' 
Bauernsehaft dent]ich erkennbar. Sie richtete sic h nicht zum wenigsten 
gegen die neuerdings vollzogenen Umwandlungen im Rechtswescn und 
in der Rechtsgesetzgebung. IIll AnschluB him'an deutet Kiieh in grofien 
Ziigen die Entwickelung del' Landesgesetzgebung in Hessen vom Jetzten 
Viertel des 14. Jh . 's bis auf den Anfang des 16. Jh."s an (So 176 f. ) 
und verweiJt illsbesondere bei Wlirdigung del' Yerdienste Wilhelms H., 
dem er im Gegensatz zu Adlf. Sehmidt (vgl. Zfsehr. 44, 360 u. 46, 21l) 
die lLofgerichtsordnung und die Heformatioll van 1500 als se in Eigen
tum, wie anch eine yerschollene VDI' 1500 erlassene Gerichtsordnung 
zusehreibt. - IX, 281- 97: Heinrich Ulmann , Hessen-Darm
stadt am Scheide"lCg im Herb st 1913 - Dieser Vorb'ag vom 
20. Okt. 1913 (Bericht libel' denselben in: Quartalbl. V. Bd. Nr. 12 
S. 201- 04) fiihrt aus archivalischen Quellen lebendig vor Augen, in 
welches sorgenreiche Sehwanken der GroBherzog Ludwig 1. durch Xa
poleons Niederlage bei Leipzig und durch den VorstoB der Bayern auf 
Hanau versetzt wurde, wie er sich am Ende trotz der von Frankreieh 
in Aussicht gestellten Wiederkehr Napoleons den rerbUlldeten anschloB 
- nicht aus deutsehnationale r Stimmung, sondern aus dynastischcn 
und landesvate rlichen Erwllgungen. Hervorzuheben ist hi er, daB )Ietter
nich sehon am 8. Nov. die Fiirsorge fUr den Kurfiirstell von Hessen, 
del' groile Opfcr gebracht habe und an Darmstadt gekolllmene Landes
teile zlUiiekempfangen mUsse, ankUndigte (S, 293). - lX, 323- 66: 
11 ess i s c h e Wap p en h TSg. vo n Yi kto r \Y U rth , Begierungsrat. 
.I. Karl Dotter, Alsfelder Wappen mit Zeichllungen von 
A. SchadeJ [12 Tafe]n, S. 325- 66]. Del' Jlerausgeber will unter 
obigem Titcl mit der Zeit cin heraldisches Denkmtilerwerk aus Einzel
schriften entstehen lassen, vgL seine vorausgegangencn nYo rsehltige" 
in QnartalbHitter V, 6/7 S. 111- 20. Die vorJiegende el"ste Arbeit des 
ReaUehrers K. D. in Alsfeld stellt in Hild und Wort die in Kirchen , 
Kapellen, an offentlichell Gebanden Hnd Biirgerhausern, anf FriedhOfen 
l1 SW. vorhandenen Wappen (160) ad]iger und biirgerlicher Familien AIs
felds dar. Mit groOem Fleil) wurde das gedruekte (vg!. Ztsehr. 41,306 f. 
nnd 43, 424) und das ungedruckte Material herangezogen. - IX , 279 
- 80 nud 370- 76: Blicheranzeigen. - IX, 377-440: Ne u e he s
sisehe Literatur aus den Jahren 1Dl2 uud 13 ges. VOIl 
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Ludwig \'oltz. - X, GG- l05: Eduard Bcckcr , Zur Gc
schichte der Wied£'rtiillfcr in Oberhcssen. Nach Akten 
IInd Urkundcn des Frcihcrrl. Ricdcsclsclum Samtarchivs zu Lautcrbach 

def Schwerpunkt des Aufsatzcs bcruht in den SchriftsUickcn, nriefen 
11. dergl. , di(' Hjb7 einem Sendbotcn def mlihrischen Wicd£'rt~lurcr von 
Be;.unten def Junker VDn Riedcsel l.lhgenommell wurdclI , sic werden 
S. 92 - 105 mitgctcilt (S. 83- 95 Schriftstucke del' Jailrc .1535- 43). -
X, 2 S. 133- 001: Moritz Carrierc's LeblO'oseriullcruugen 
(1817 - 47) hrsg. von \vilh. Diehl , anch als selbstsUlndiges Buch 
crschiellcll, vg!. die Anz('ige von Sange im Liter. Zentralbl. 1914- Nr.4.3 
SI> . 13G(j 67 uurl den Aufsatz Diehls: Zur Gcschichte von Moritz Car
ril're's Gi£'J3ener DozcntenUltigkeit, in: QuartaJbliitter r , 6 7, S. 100- 111. 

X. 002- J: Klciner(' Mitteilungcn. - \' on den Invt'ntarcn der 
hcssischell I'farrarchive Fritz lIerrmttnns, nUN die zuletzt 
Zcitschr. 4i), 2lL berichtct wurde, sind mir scit Herbst 1912 weiterc 
zahlreiche Bogen zugegangen, zlIniichst 21 - 28, danD im Friihjahr 1913 
Bogen o?9 -33. Diese 33 Bogen wurdell damals mit provisorischem 
Titel , \'orwort und Regi ster ZLI einem lIalbband zusi.lInmengefa13t, um 
die buchhiilldlerischc Xachfrage befriedigC'll zu konnen: Inventare usw. 
1. Bd.!. lHilfte. Darmstlldt, GroBherzogl. Staatsverlag, 1913. \"111 . 528 . 
• It H. (Vg\. die Besprechung \'on K. Essclborn im Archiv f. hess. Gesch. 
N. F. 9, 870- 71) . Weiter kamen mir vom zweiten lIalhbilnd zu: Bogen 
34 -37, SS · -43 uud zuletzt im Dezcmber 1914: Bogen 44 -48 (- R 7US). 
Uberall wo man t'inschilut, staunt man liber die Fillle des hier ver
zcichneten Materials und der Litcraturangaben. 

QlIartalbllittcr des Historischen \'ereins fUr das 
Grossherzogtlllll Hesseu. Neue Folge. Y. Bd. Nr.6/7 lInd 8, 
W12. S. 83- 142. Nr. 9, 10; II uud 12, lllW. S. 143- 220. Nr. IS und 
14 15, 1914. S . 2'2l- 258. r erantwortlicher Herausgeber: Dr. L u d wig 
\ ' 01 t z. S. 00- 91: \' ortragsskizze des l)rivatdozenteD Dr. D a m
m'~lln: Mittelnlterliche WUlldmalereien auf hessischem 
BodeD. - S. 111- 20: Victor WUrth, Heg.-Hat Dr.: Ein hes
sisches Adels- und Wappenbuch , Yorschli.ige - vg!. Archiv 
f. hcss. Gcsch.~. F. 9, S28f. - S. 120- 24: PhiJipp der Gr06-
mlitigc liber seine Lage !lach dem Donaufeldzllg des 
Jahres 1546 und iibcr die Einnahme von Darmstadt [21. 
XII. 15.J(j] durch den kaiserlichen F'eldherrD GrafenMaxi
milian von Bueren [Schreibcn an den kursiichsischell Hat Eberhard 
v. d. Tanu vom 12.1. 1547J aus dem Archiv der ~"'reihcrrn v. 
d. Taun-Rathsamhausell mitgeteilt vou Archivrat ~"' ritz 
1I er III ann. Xeben den bf>kannten Klagen libcr die .MiBachtung seiner 
VorschW.ge im DOIllHlfeldzug, Uber die Geldnot und dcn Abfall de .. Bun
desgenosscn bekundet Philipl} sein \'crtrauen auf den cndlichen Sieg 
des EvangeJiums. - S. 144- 45: \'ortragsskizze VOIl Prof. Dr. Ernst 
\'ogt liber Heinrich von Gagern. S. 14G- 49: \'ortragsskizze 
VOI1 Prof. Dr. Edward Schrodcr: Ocr UntergaDg des deutschen 
11 e i den tu m s. - Schr. erorterte den Chamkter des delltschen Ileiden
tums anf Grund der Forschungen von J. Grillllll , Mlillenhoff, :\Jannhardt 
u. A. und der durch Prahistorie u11d Archliologie erschlosscncll ncuen 
QUCUCIl IInd nCUCD Gesichtspuukte. - S. 159- U4: 0 r. K a r 1 If a t t e -
Iller t 25. Febr. 18(-)9 17. 31ai 1913 Nachruf von Karl Essel 
born. - S. 16.'!) U7: Skizzc des \'ortrags von Prof. Gc. Wol rr: St. 
BOil i fa ti liS' letztt' Fa h rt du rch d ic \Vcttcra 11 - vg!. 1I1lSCrIl 
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Berlcht iiber den vollsUindigcll Abdruck in der Zcitschr. "Alt-Frankfurt" 
V. Jahrg. Heft 2. - Wegen des lnteresscs Hir die AuIgaben der stiidti
SChCll GeschichtsforscllUng sei erwiihnt die Skizze des Yortrngs van 
.JuJiusDieterich: Aus del' aIteren Geschichte Op p enheims 
(8. 170/80). - S. 182-90: Historische Kommission Hir das 
G r 0 13 her Z 0 g t U III 11 e s s c u - Bericht iiber den Stand ihrer Arbeitcn 
naeh fiillfjliluigem Bestand lInd uber die nU.chsten A rbeitspliinc {auch 
im S.-A. vermehrt durch die .,Satzung" del' f(ommission (8 u. 2 S.), 
Dannstadt UH3, in def Winterschen Buchdruckerei erschienen). -
8.190-95: Dr. Waiter Bremer-Mainz, ZUf WeinstraBe -ver
hei611og!.'WoUe Skizze ihres \'erlaufs von Butzbach bis Frankenberg, der 
Verf. fordcrt am SchlLlB eine ciugehcnde wissenschaftliche Untersuchung 
der BefestigungsanJagcn auf dem Chl"istcnberg. - S. 207--09: Skizzc 
cincs Vortrags von Prof. Walbe: Oberhe ssisc he Landki·rchen. 
- S. 224-25 : Desg!. cines V'ortrags von Dr. A cl 0 [f W nas: De u tsc h e 
'I'rcllle und !.Ll.tdeutsche '['reue. - S. 25G-58: K. Th. Miillor, 
Zur Formel "mit HaJm und hlLlud". 

II 0 S s i s c h e Ch r 0 n i k , llonatsschrift Hir Familien- llnd Orts
gcschichte in Hessen und Hcssen-Nassa.u. YerJag der L. C. Wittich'
schen Hofbuchdruckerei in Darmstadt. Jahrgang 1 (1912) und 2 (1913) 
herausgegeben von Dr. Herm. Brauning-Oktavio und D. 
Dr. Wilh. Diehl; Jahrg. 3 (1914) nur VOIl Prof. D. Dr. Wilh. 
Dichl, nachdem Dr. B.-O. die Schriftleitung del' "FamiliengeschichtJ. 
nH~tter" und del' " Mitteilungen del' Zentralstelle fUr Personen unci Fa
miliengeschichte" in Leipzig iibernommen hat. In del" ersten NUIHmer 
des 3. Jahrgangs wurde von dem Herausgeber das Weitererscheinen 
iiber das Jahr 1914 hinaus abhangig gemacht von ciner Vcrmohrung 
del' Abonnentenzahl 1II11 etwa 200. Nun hat die Zeitschrift wie so 
manche andere unter dem Druck des Krieges in der zweiten IHilfte des 
Jahres 1914 vielmehr zah1reiche Abonnenten ·verloren. DaB der Yer
leger sich trotzdem entschJosscn ha.t "durchzuhalten", ist sehr anzuer
kcnnen nnd hoffentlich untersttitzen iltn nun doch die Vielen , denen 
der Untergang des B1attes schmerzljch sein wiirde, in dem Ma Be durch 
Abonnement und Werbl.Ulg, daB die "Hessische Chronik" sich auch 
iiber 1915 hinaus erha.lten kann. 

Rier ist, ansch liel3end an den Bericht in Ztschr. 46, 212- B, libel' 
den Tnhalt von I, 10-L2, Il , 1-12 und ] If, t - L2 in dcm frUher be
zcichneten Ralunen zu berichten. I. Zur JAlIlll cS kulld c : 1) D r. Ji' r d r. 
Schrod, Zur Entwickelungsgeschichte von Hessen in 11, 
2 - im Anschlu6 an It Hattemers Territorialgeschichte (vgl. Ztschr. 
45, 314, auclt 46,233 f.) ond seine Kartenwerke. Dr. B.-O. gab diesen 
Aufslltz aus der " Didllsklllia" wieder, er ist wortwortlich drei Monate 
spi~tcr ohoe irgendwelche Bemerkung auch im "Hessellland" 27, 9 er
schicnen, vg!. Ztsciu. 47, 420, wo ieh diese Vorgeschichte noch nicht 
beobachtet hatte. Sic ist recht unerfreulich! Einc anziehende Lebens
skizze und Wiirdigung Hattemers als Geschichtsschreibcrs und Karto
graphen gibt als dahkbarer Schliler 2) Her rn. n r ti. u n i ng- 0 k t a. vi 0, 

Prof. Dr. Karl j[ ,dtemer t in 11 , 9. B) Crd. U~beck-Nieder
zwehren, Yolkswirtsch,dtliches aus del' Geschichte 
Niederzwehrens in II ,S - der ChronistdicsesVororts{vgI.Ztschr. 
4.2, 146) handelt hier von Zehnten, anderen Geld- und Naturalabgaben, 
VOIl Frohndiensten, Zwangs- und Baonrechten und allerlei Lasten bis 
allI das 19. Jh. - 4) Dr. Wdh. Lindenstruth, Die rorgiinge 
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in GroBenuusck am 7. 11. 8. ]\!ilrz l5Gj, der Anlal3 des 15jlih. 
rigen Heichskammergcrichtsprozesses der Gllnerbcn des Buseker 'raJ cs 
wider Hcssell ill HI, S [) - zur Geschichtc des Proz{'sses vgl. liber 
den bczligl. Aufsntz dess. \Terr:S: Ztschr. 41l , 200- 6. 5) D r. Oil tjen
Frankcnau, Oas "Ioster Haiua (Zum 700jiihrigcll JuhiJaum). Mit 
2 Abhildungen in Ill , 6 kUfze Ges('hichte uurl Bcschreibung. - 6) 
Bruno Jacob-Kasscl , Kasscls Eintritt in <illS deutsche 
Eiscnbahnsystcm ill IH, 10 Yr. hiclt am 2. Fcbr. HH4 im Kas
scler Geschichts\'crcin eincn beziigl. \'ortrag (vgl. Hesscnland 28 Nr. 4 
S. 62), er schildert die Entstehung lInd den Betricb del' bis 1852 \'011-
f'ndetcll Bahnlinicll. - 11. Zur Volkskuude: 1) O. Jung, Philipp 
de r n fa B III ii t i g e gcgen die sonntiigiicht'n Kindtaufen in Ill , -1 s. 12-1. 
- fnr Philipps gesamte Landc geltende \'erordnung "om l. n. 1558, 
die dCIIl "libermllBigen Fressen und Saufcn" elltge~cnwirk('n wolltc. 
Sic ist schon in Sammlung fLirstl. hess. Landcsordnungcn 1 ( l767) S.171 
gcdruckt. - 2) O. J HOg , La n d grIt f Phi lip pUll d d c r A I k ° h ° I 
in IH, 7 S. 2"25 - die hier ausgezogene \' crordulIllg wider das un
IllliBige Branlltweintrinken \"001 8. Juli (nicht: Juni) J558 ist in der 
eben angeftihrtell "Sammlung" T, L72 gedruckt. - S) O. Jung, Ein 
I and g r ii f lie her E rl a Il g e g e 11 die Eh c s chI i e Il UIl g e n a u Il e r
halb des j.andes ill Ill , 12 S. sno - es handclt sich urn das Aus
schreiben Wilhelms Jr. vom 20 . .Juli 1577 ("Sammlung" I, 43-!), das 
Landesverweisung wider 1'muungen aullerhalb des Landes festsetztc. 
Jung iibcrgeht die Hanptsarhe, daB dadurch die Eillhaltung der fUr 
die Eheschlie6ung <lufgcstellten Yorschriftell und Erfordernisse \'erbUrgt 
werden sollte, es handelt sich also nicht Ulll "wunderliche B1ilten des 
krassestl'1l deutschcn PllrtikuJllrismus" . Zu Anfang muB cs heiBen: 
" Uos laogt jctzt g I a H b lie h an (nicht: gliicklich !). - Ill. Zur }'~iir· 
!o'tengcscilichtc: 1) Dr. H. Brunner , OraogerieschloB Hnd 
Marmorbad in der Karlsauc bei Kassel in I, 9- L2. Tn 9: 
Baugeschichte: Landgraf Karl crhaut se it 1703 im Lustgarten einen 
nellen Sommerallfcnthalt mit WinterhaHs flir Orangeriebaume. In 10: 
Baumcister war nicht der ltaliener Gnerniero, eh er dee Franzose du Ry , 
abee auch gegen ihn sprechen Grlinde, vielleicht wurden die PHine 
von auswiirtigen Architekten angefcrtigt. Kostcnaufwand. In 11: Som
mersitz des hessischen Fiirsten, Schauplatz festlichcr Aide unter Jeromc 
und 1814. Hose Instaodsrtzung unter Kurfilrst Wilhelm I., Wiederher
stellungen 1872 und 1S<J1. In 12: nas )Iannorbad vom Bildhauer 
~Ionnot nach hier mitgeteiltem Plan in den Jahren 172'2- 28 erbaut. -
IV. ZurAdelsgcsch ichfe: 1) Alex. \rictor v. Fra. nkenberg und 
LudwigsdorfI , die Jugeodzeit des Staatsministcrs Syl
vins Friedr. Freih. \'on F'rkb. u. Ldwgsd. In I , 12 - geb.: 
L 728 zu Schleusingen, besllchte in I(assel die Schule, wurde dort 1750 
Kammerjullker, weiterhin f(ammerherr und Diplomat his Zll seiner Be
rufnng ins Gothaische GehcimrntskolJegium (1763). - Ergll.nzungen 
Il, 1 S. 3~. - 2) Felix Frh. v. u. z. Gilsa, Zur Yorgesehichte 
des Lowensteiner Grundes in J, 12 S. 407,8 hohes Alter der 
IHtch FlUssen benanntco Orte Gilsa und Niederurf, spll.tere Geschichte 
der Burg zu Niederurf. 3) Derselbe, Beitriige z. Gesch. 
ei,nes .aus~estorbell('n Zwei$s der hes.s. Fami.lic v. H ... z. 
Gdsa III ldvland u. Estland LL389- 172G] III JI , 5, 6, 7. Ergan
zend aus ilndern Quellen. - -1-) Dr. J. Girg('nsohn (Frankf. <l. M.), 
Zum Aufslttz liber d. Familie usw. ill 11, j) S. 287- H - na
mentlich liber Hobert von Gilscn (W. J h.) . - 5) J) r. C. K net s c h -
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l\larburg, Die Wolfsburg am Schlol1bcrge zu Marburg. Ein 
llcitrag zu ihrer Gcschichtc und Kenntnis der bcnachbalten Hanser mit 
vier A bbildungen in 11, 4, 5, 6 - = Vortru,g vom 18. XL HH2 1m 
Marburgel' Geschichtsvereill , dessen Skizze in: Mitteiiungen 1912/13 
S. 60-61. - V. ZUI' Geschi chte ti er Stiidt c n. des BiirgertulIIs : 
1) Herm. Knott , Pfaner in Wallenrod, Schlitz 812-1912 in 1, 12 
- Orts-, Landes-. ({irchen- , Kultur- lIncl Baugcschichtc des alten Berg
stRdtchens in 1100 Jahren. - 2) Ferd. Dreher , Delltsche Kai
sor und Konige in Fricdberg in H, 1 - Friedberg an StraBell
kreuzung, urkundlich seit 1216, seit RudoIf VOI1 Habsburg in zunch
mender Ahhiingigkcit von der Burg. Datcn der Aufenthalte der deut
flchen Kaiser und Konige in der Stadt 1218-1442, vgl. den Aufsalz 
von K. Wc lick, Deutsche Kaiser unci Konige in Hessen , in diesel" Ztschr. 
40, 151. - 3) Erich O. l\loe]lcr~PJauen i. V., Ans der Ge~ 
schichte der Familie MoelJer in 11,7 - ,ws Gutting-en (t7 . 
.lh.) stammende hessische Familie, die zumeist Dom~lnenpachter g-estcllt 
hat. - 4) Dr. It Brunncr, D,ts klosterlichc Kasscl , cin 
Gedenkb1. z. Tauscncijahrfeier, znglcich ein Uberblick liber die ll.lteste 
Entwickelung der Sbtdt. Mit 3 Abbildungen, in IT , 9 u. 10. - Br. er~ 
ortert die Grlindung der KlOster der Augustinerinnen und !\armeliter, 
des Domherrenstiftes van St. Martin und des Kugelherrenhauses in je 
einem Jahrhundert (12. bis 15.) und ihre Bedeutung fiir das gcistliche 
und biirgerliche Leben der Stadt. - 5) Fer d. D r e her , De r S cl b s t
mord des Friedberger Biirgcrmeisters Johann Volhard 
ein Beih'ag z. Gesch. des drcijlihr. Kriegs in H, 9. - Joh. V. schnitt 
sich (1626) in Verzweifhlllg iiber die Kriegsleiden der Stadt den Hals 
ab: gegen die Vorenthaltung einer " christlichen und ehrlichen " Bei. 
sctzung V:s sprach sich die Marburger theologische Fakultat in einem 
fUr jene Zeit hochst bemerkenswcrten Gutachten aus. - 6) Dr. Bra u~ 
ning-Oktavio , Die Tausendjahrfeier Breidenbachs im 
Kreise Biedenkopf in I1 , 9 S. 292 - alii Grllud einer Festschrift lInd 
des HinterHi.nder Anzeigers. - 7) Dr. W. Hop f ~ Kassel , Die 'I' a u ~ 
sendjahrfeier der Stadt Kas se l in If, 10 S.297-330-Schil~ 
derung des Festschmuckes und der Feier. - 8) Dr. H an s Bra un
Berlin, Soh i m m e I p fen g in IJ,l1 S.348-50. - Wilh. Soh.g, 1841-
1913, Kaufmann BegrOnder cines kaufmannischen Auskunftsbureaus 
erst in Frankfurt a . . M. , dann in Berlin mit vieien Zweiganstaltell. 9) 
Dr. Car I f{netsch, BeitriLge z. Geschichte der Stadt Fels
be r g in n, 12. --" a) Die Geistlichen VOIll 15. bis 18. Jh. b) Ein. 
wohllerverzeichnisse von 1575 und 1629-30, beides mit Anmerkungell 
erHiutert u. bereichert. c) Stammbaume der Feisberger Familicn Gleim 
(15. bis 17. Jh .) nnd nenkel (16. bis 18. Jh .). - 10) L. Horwitz , 
Lehrer in Kassel , Die Familiennamen Casseler Jsraeliten 
in Ill , 4. - Liste von 131 Kasse]er Juden mit frLiherer Benennung uud 
neuer Namengebung ZUI' Zeit Jeromcs. - 11) 0 t t 0 All 5 f cId , Vfarrer ill 
Gie6en, Al t ~ S chI i t z , mit 5 Abbildllngen, in Ill , 6 - Geschichte u. 
Beschreibung von Stadt u. Land. - Dc H. Brunner , Die alteste 
An 'la,ge del' Stadt 1(a,s5e l in 111, 9 - 'Entgegnung auf bezLigl. 
Abhandlung SWlzels, siehe die Besprechung bcider Aufsiitze von W. 
Schotte an al1derer Stelle in Toil 3. - 13) 1\1 0 r i t z S ta III Ill , Hech~ 
Ilungsrat, Jeremias Stamm 1537- 1601 in Ill, 11 - Lebensnach
richten des zu Alsfeld geborenen Hatsherrnsohnes, del' seit 1579 als 
fiirstlichcr Rentmeister und Quastor der UniversiUit Marburg wirkte , 
auch Notizen Gher se ine Frau uod Sohne anI Grund von Archivalien 



285 

zu Alsfeld, Marburg und Darmstadt und des in Abbildung wiedergc
gebencn scho ll en Grabdenkmals, das si ch bis 1906 an del' Friedhofs
mane I' des altcn Friedhofs vor dem BarfUi3ertol' befand, da nn in de l' 
Yorh ulle del' lutherischen Pfarrkirche neu aufgebaut wurde. - 14) ] 1. 
lLe u Uller-Niederaula, Die Fa m ilie Weiffenbach auf dem 
Freihof zu "Nieder,tu l a. ill Il l, 12 - cine in Niederaula begiiterte 
bUrgerJ. Beamtenfamilie wird nach Qucllen des Marburger Staatsarchivs 
und del' Kasseler Landesbibliothek in ihren zahlreichc ll Gliedern vom 
15. bis L7. J h. vorgefUhrt (del' <lllszugsweise gegebene Stammbaum reicht 
bis auf die Gegenwult). Am bekanntesten ist wo hl del' 1.688 zum pro
testalltischen Abt von Hersfeld gewiihlte Krafft YOIl Weiffenbach, liber 
dessc n Wll111 ISDO Ge. Winter im lIistor. Tllsehpnbuch handelte, vg!. 
aucll G. Winter in unseren ,, ~ l itteilllngen" 1888 S. LXXI\'- \' und 
Allgem. Dtsch. Biographie 41, 461 - l)·1 - VI. ZUlo Kriegs- unt! Mi
liWrgeschi chte : I) Dr. C. Knetsch, Die Nellenburg bei Neu
s Ltd t in I, 10, Berichtigungen betr. Alter u. NamenserkHirung in JJ , 1 
S. 80-31 - mainzische Grenz\"este 14i4 (vielmehr sehon 127t) -
1585 bezw. 1565 mit oft wechselndell llesitzern, vg!. den Bericht iiber 
\"ortrag nul Ausflug des l\Iarburger Geschichtsvereins Hm 29. V. 1912 
in " l\l itteilungen" HHI- 12 S. 61. - 2) Dr. Phil. Losch , Der 
Uriasbrief des Grafen yon Schaumburg. ZurGesehichte der 
jiffentlichen Meinullg liber den sogenannten Soldatellhandc l in JI , 2, U, 41) 
- der sogen. Uriasb rief Landgraf Friedrichs 11. YOIl 1776, in yersch ie
denen Fassungen mitgeteilt, dercll iilteste aus dem Jahre 1777 stammt, 
18,15 zurcchtgestutzt und dann we iter verbreitet wurde, ist in Frank
reich zur "crhohnllng der Engmoder und ihrer Yerblindeten entstanden. 
Einen praktischen Zweck hatte der unwirksa m gebliebene Aldruf zur 
FahneJlflucht an die I·lessen (, Avis aux Hessois"). Zum Schluf.i Erorte
rungeu liber den ,.SoldatenhandcI". - 3) A u s d e III Le b e 11 m e i n e s 
GroJ3vaters Frdr. Kiimmel. Nach'l'agebuch,tufzeic h nu n
ge n 1I1ld Briefen aus den Jahren 1810- 14. Von Maria 
U I 1 r i chin Kasscl , in 11 , 9 u. 10, ]] 1, 1, 2, 3 - Frdr. Klimmel (1787 
bis 1837) geb. in Frankenau, 1803-1O Schreibburseh bezw. SekreUir 
des Landgrufen Frdr. von lIesscn in Humpenheim, dann eingezogen zur 
westfalischen Armee, mit ihr in RuBland, vom Januar 1814 bis zum 
'rode wieder in del" frlihercn Stel lung ZlI Rumpenheim. Die Ellkelin 
teilt von 1810 his Jan. 1814 reiehende 'I'agebuchaufzeichnungen im 
Wortlaut mit, auJ3erdem Briefe K.'s und anderer aus derseIbcn Zeit. 
Die Textc hiitten stark geklirzt werden soHen. - , rll. Zur scho nen 
L ite r atur: l) Pau l 'I' h. Fa l ck, Der Dichter lI e i nrich von 
Ende in H, 1 - Gedonkblatt flir einen von de r Welt vergessenen 
Freund, gob. 1840 bei Kassel, of 1879 in Chicago. - VIlI. Zllr Gc
schi chte de r bilde uden Kiins te : 1) Dr. Aug. Hoc s c hen, De r 
obe r hessische G enrem a1 er C. Engel , in I, 10 u. 1t - geb.181? 
Zll Londorf H. d. Lumdn, warmer Freund seiner oberhessischen lIeimat, 
Y orlitufer vielgcnannter Maler von heute. - 2) G 0 Lt f r d. .M ii I I e r
Wiesbaden , A l fred Messel zum Gedac h tnis , in 11, 7 S.218-19 
- der gr06c Baumeister (1853-1909), geb. in Darmsta<it, klinstlerisch 
ausgebi ldet ill I(assel u. Berlin. - 3) M a x .M (i I1 e r - Kassel, D as 
ne II e he ss i sc h eLan de s mu se u III inK as s e I, in 11,11 S. mm-rH 

I) Der Aufsatz wurde auszugsweise aher vcrmehrt Ulll zwei nach
triigliche Anmerkungen des Yerfassers abgedruckt in: llessische BliiHer 
43. Jahrg. (1914) NI". 4050-54. 



286 

- Entstehung und Bestand. - IX. Zur Geschiclde der WiSSCIISc}Hlff: 
1) Brauning-Oktavio, Prof. D. Dr. With. Diehl in 11,4 S.11l 
bis la - LeiJcnsgang und WUrdigung des Forschers anliiBlich seine .. 
Berufung nach Friedberg. - 2) F r i e d r i ch v 0 n 'I' h u die h U III in 11) 4 
S. 127 - NachruJ auf den bekannten Ttibingcr zuerst GicBener Rcchts
historiker, geb. lSBl ZlI BUdingen, gest. [ t8. i\litrz 1913J ZlI Wildbad. 
- 3)Wilh. Dich], Philipp Alexander Ferd. Walther in n , 1) 
S. 182- 85 1812- 87, Darmstadter Bibliothekar und hessischer Ge
schichtsforscher. - 4) O. Jung, Ulliversitlltsprofcssorcn und 
Pe dell e , in JII, 9 S. 295 - J.hebt def Kuriositat wegen aus den 
21 Abschllitten del' reforrnicrten Statuten def Universitat Marburg VOIll 

14. I. 1564 den 14. Abschnitt hervor, der die Oberwachllng des ,"or
lesnngsbetriebs auf seine RegelmaBigkeit durch die Pedelle anordnet. 
DaB diese Statllten schon mindestens dreimal vollstandig gedruckt sind 
(vg!. Hr. l1ildebrand, Urk.-Sammlllng ilber die Yerfassg. u. Yerwltg. del' 
Uui\'. Mbg. (1848) S. 79- 81) Ill.Bt J. den Leser llicht ahllen. 

Die K u n s tun se r c r H (I i III at. Zeitschrift der \Cereinigung 
zur Fonlerung der IHinste in Hessen und im Hhein-Muingcbiet. G. Jahr
gang (1912) Schrifrleiter: D r. D an i e I G re in (' r. lIeft 10- 12. 7. Jahrg. 
UlHS) In \ 'erbindung mit G bezw. 8 genannten lIerren herallsgeg. von 
Prof. Or. Chrstn. Hauch-GieBen. Heft l - 12. - Jeh verzeichne in 
VI , 1I /12: 1) S. 154- 59: Otto Stilckrath , Die Brfider Grimm 
und da s deut s che MH.rchen - Lebensskizze und schone Wlirdi
gang von Gc "s Marchen (Ein eigenes Mll.rchen des Yf:s steht 1lI1mittel
bar voran). - 2) S. 159- 65: Frdr. Panzer , Die Kinder und 
lIausma.rchen der Hrlider Grimm - ilber die StelJung des Miil'
chens in der Literatllr, dann Geschichte del' Gr. 'schen Marchensamm
lung, ihre mlindliehen Quellen und die Gestalhmg durch Wilh. Grimm 
(von Jakob nur 4). Vf. ist del' bekannte Frankfurter Forscher, def 
neuerdings cineH l\'eudruck der 1. Ausgabe der Gr:schen ~tarchen bci 
Heck in Munchcn erscheinen licl3. 3) S. 171- 2: Ubbclohde's " Del' 
Rh e in" - iiber die YerBHentlichung "Der Rhein" nach Federzeich
nungcn von Otto Ubbelohde. 12 Bl. Verlag von Gust. Maudt. Lauter
bach (Hessen) , 6 At . Der ungenannte Berichterstatter mochte dies 
Werk U.'s in mancher Hinsicht doch noch hoher stellen aJs die Bilder 
zn Gr.·s Marchen, von denen 4 in diesem Hefte wiedergegeben sind. 
J ah rga ng VII unter der netten Leitung brachte viel Hessisches. 1) 
S. 21- 24: Dr. E rll s t Zeh , V 0 n dell tsc her l' Bp fe r ku n st. 
HanauerFayence - mitl3AbbildllugelL Vom Yerf. des obell 
S. 237 besprochenen Huchcs "HalHlUer Fayellce". - 2) S. 20- 27: A. 
lIoltmeyer , AJte uud neue BahnhofskulIst - Wlirdigung des Kas
seler Hahnhofsbaus, den del' "MaJerarchitekt" Engelhard 1850 schuf, 
und der Erweiterullgsbautell von WOO lllld bes. von UHO ff. mit Ab
bildungell. - S) S. 00: Brede-Jlanau, Architekt, J[och- odeI' Gal
genbrtlnnen aus Ha.nau unel Umgebung - kurzer Text zu 
zwei Abbildungen eines solchen von 15,14 in Biidingen uud eilles VOIl 

1713 in Rol3dorf. Grimms Wijrterbuch Ir, I, llGG gibt die hier fehlende 
Worterklarnllg: .,ZichbrunncQ. mit einem Galgen zum Niederlassen unci 
Aufziehen des Eimers". - 4) S. 99- 10-1: Richard Haupt , Einiges 
v 0 n de r R 0 n n e bur g - Schilderung van Lage una Bau der reiz~ 
"alien Bllrg bei BOdingen, ihre Geschichte, 3 Zeichnungen von \V i I h. 
Hofler-Hanau. - 5) S. 117- 21: Ge. Gronau, Die deut s che 
Knnstau s tellung anli.i.lllich del' Tauscndjahrfeier der 
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Stndt C'lSSCI. Eine riickschaucnde Betrachtung. - H) S. 121-27: 
P a, u I Web er, Prof. in Jenll, Se h III a 1 k a J den - kunstgeschichtl. 
Wandcrung dUfch die Stadt Schm. und SchloB Wilhelmsburg des be
rufC'lIstell ~Iannes, \ 'erfassers des 6. dem Kreis Schmalkalden gewid
meten Bandos der Ball- und Kunstdcnkmaler im Regbcz. Kassel - mit 
3 Tafeln (G Abbildungen). - 7, S. 137-43: Herm . Knott, SchloB 
Ei s e n b a Chi) - Stamlllsitz der Eisenbacher 1217- 1428 lInd ihrcr 
Erben der Hiedcsel ZlI Eiscnbach, Geschichte und Beschreibung mit 
4 Zeichnungen von O. Ubbelohdc. - 8) S. 141-11): Her m. Hr il u
ning-Oktavio , Joh. Gc. Will(' geb. L715 in Bibertal zwischen 
GieBen nnd Wetzlar, gest. 1808 ill Paris, der berlihmte Kupfcrstecher 
b·g!. Zeitschr. '16, 207 Hber einen beziigl. Aufsatz von Gust. Schaum in 
den Mitteilungen des \\'etzlarer Gesch ichtsverei ns J ( WL2)] mit Mittei
lungen <lUS ungedr. Briefen Wille's in verschiedenen Bibliotheken. Del' 
\' f. beabsichtigte eillc AlI sgahe del' franzosiseh gesehriehenen Jugcnd
f'rinnerungen Wille's von 1715- JK in delltscher Ubersetzung in den 
"lIess ischen folksbUchern '·. 3 Tafeln (= 4 llilder) sind beigegebcn . 
- 9) Dr. J . W. Berrer, Da s Landesllluscum in Ka sse l III it 
2 Tafeln (= 3 Bildcrn ). An Bilderbeilagell ohne begleitenden 
Text habe ieh anzllfUhrell J) in \'I , Ll12: Emil Beithan: In del' 
Kirche - zwei alte und eine junge Frall. 2) in \'11 , 4 '0 : Sonder
beilage: Alte Winkel VOIl C. Ilartma,lIn-Bad Nauheim , Gummi
Druek nach del' Natur - sehr wirksam, alter Fachwerkbau , Eekhaus. 
- S) in \' 11 , 6: W. Thielmanll , Schwiillllerin in Festtracht. 

4) ebenda S. 8G: W. Hofler , Z{'ichllllng: Portal de s Gym
nasiums Zll l{anaL! von 1 (j()5. - 5 ) ebenda: z\\'ei Lichtbilder
Hufnahlllell von Dr. H e r m. )10 i z - Gi('Bell : Knopfmacher an der Druht. 
bunk bezw. un der I\rei ssli.ge. - Die "KlInst ull se rer Heimat" hat mit 
dCIll 7. Jahrgang !ttlrgehort zn erscheincn, weil s ic del' Druckerei Ztl 

graBe finanzieJle Opfcl' aufericgtr. Dic" \'ereinigung zur Forderllng" 
usw. hat sieh durch BeschluB del' lIauptversalllllllung ,'om 29. Mllrz 191.4 
mit dem " ferband der l\unstfrellndr in den Liindel'll am Hheiu" ver
schmolzen: in der \'0 11 Wilh . Schllfer herausgegebell ell . in DUsseldorf 
bei Bagel ersclleillellden Zeitschrift ., Die Hheinlande" so llte eine .,be
sonderc Hubrik, die lIessenkunst und lIessenart behandelt", geschaffcn 
werdcll. So meldete ein Hundschreiben des bisherigen Yorstandcs del' 
"Vcreinigung" an die )Iitglieder, 

Marburg. K. Wench, 

Jahre s bericht der Dellkmalpflegc im GroBherzogtum 
He pse n. Ill. 1910-19L3. Darmstadt 191 ·1 . .t o. 2'JG S. mit L lIeft 
'I'afeln ( 1. - 68) nebst Beilagen I: Dlt s Rathu.us zu Al sfe ld 
und seine Wicclcrherstellung in den Jahren 1!) WIll [von He i n r. 
W,tlhej (9 S. mit 2~ Abbildungen) unci II: Hoizerne Krieger
g c £I e n k ta f e I n (9 Abbildullgell ). 

Der nelle Jahresbericht (\'gl. Uber die heiden vorhergehenden 
Zeitschr. 45, 855 IT. und 47, 4Hl IT.) ist erweitert £lurch den Bericht 
liber die Tiltigkeit des van Kautzsth eingerichtetcn Denkmalarchivs, das 
besonders durch Ansichten lInd Zeichullngen aus dcm Kreis des Archi
tektell Georg Moller, des \'e rfasse rs der "Dcllkmlilcr der deutschell Ban-

I) \·erg!. dell gleichnallligell !loch eingehendel'clI Aufsatz des
selben ferfassers in: Geschichtsblatter fUr dcn Kreis J~auterbach 11 , 
Xr. 11 12. 
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kunst", vermehrt worden ist, und durch eincn Bericht iiber die Pflege 
del" NaturdellkmiLler. Bemerkcllswerte Biillme, Haumgrnppen, Fclscn, 
Sleinbrllche und QuelleD sind jetzt in die Denkrnalliste eingetragon 
oder fOrmlich untel' Denkmalschutz gestei!t worden. Das 1904 von def 
Forst· und Kameralvcrwaltung des Ministeriums def Finanzen homus
gcgcbene Buch "Bemcrkcnswcrtc BRume im GroBherzogtulll Hesscn" ist 
Hillgst vergriffen und soli dcmnttchst in erweitertcr Gestalt unter dem 
Titel .. Die :NutllrdenkmUlcr im Gr. Hessen" nOli erscheinen .. 

Aus dem Bericht des Halls- und Staatsarchivs (iber die Urkunden
pflcge sui hervorgehoben die durchgreifende .Anderung in def Organi
sation del' Urkllndenpflege in den Landgcmeinden unl! weltlichcn offcnt
lichen Stiftungcn. FUr jeden Kreis wurdc cin Saclwerstandiger uls 
Kroisurk"undenpfleger bestellt, del' mit ]Iilfo wcitcrcr geschichtskundiger 
Urkundellpfleger gegcn Vergiitllng (Tagegelder) die Arbeiten iibcrnimmt. 
Die Kreise stollen ffir eille Reihe von J a hren die ~littcJ zur Verhigung. 
Die nil SteUe der Ortsurkundenpfleger von den Kreisiimtern bernfellcn 
\'ertrallcDsmanner flihrell kcille Ordnungsn.rbeiten mchr nus, da. sic hierzu 
nicht geeignet sind, sondern wirkcn nul' !loch nls Aufsichtsbenmte. Die 
Verzeichnung del' evallgelischcll Pfarrarchive ist unter der kundigcn 
Leitung von Fr. Herrmann zu einem erfreuliehcn AbschluB gedichen, 
so da.B der erste Halbband def lnventare bercits herausgegeben werden 
konnte. Diesem werden sich in einiger Zeit der zweite Halbband lIud 
das InventnJ' Uber die altere Hegistratllr des Oberkonsistoriums anrei hen. 

Mit dallkbarer Freude betrachlen wir wieder die dem hhres
bericht beigegebenen B i Id c rtn.f el n , die den Ichr- lIlld inhaltreichen 
Gesch~iftsuericht trernich ausschmiicken. Dem wiederhergcstellten Bat
h a u s v 0 n A I sf e I cl hat \Val be eine besondere Beitage gewidmet. Die 
zweite Reilage enthti.lt Abbildungen von Krie~ergedellktafeln fUr Dorf
kirchen , die aus Holz hergestellt und von den .Malern \'elte und Kicnzle 
bcmalt wurdeu. Hier hilft die Denkmalpflege anregend alien Gemeinden, 
die ohne grol3e Kosten sinnvotle und zugleich klinstlerische Ehrenmale 
fiir ihre HeldcnsolUle schaffen woUen. Nur mul3 die "charaktervolle" 
Schrift so deutlich bleiben, daB sie nnch jeder Bauer ill der oft dUstercn 
Kirehe leicht lesen kann. 

Meiningen. Wilh. De1·sch. 

:Mitteilungen aus Geschichtc unci Hcima,tknnde des 
Krcises Biedenkopf. \'ereinsblatt des Geschichtsvereins flir den 
Krcis Biedenkopf. In zwangloser Folge als Heilage zum "HinterlHnder 
Anzeiger"" erseheinend, unch vom Herausgebel' Pfarrer Karl SpieB 
in 11 u. tz f e 1 d hir 1 .It jilhrlich zu beziehen. 6. Juhrg. Xl'. 7- 12 (1912), 
7. Jahrg. Nr. 1-12 (1913), 8. Jahrg. Nr. 1-12 (WL4). - Die Zeitschrift 
ist bcsonders rei ch all statistischcn Mitteilungen aus halldschriftlichen 
Qucllen. Jeh verzeiehue J. St:t t isti schcs : 1) In \'J, 7 lIud 8: Eille 
Kriegskostenrechnung ans del" Frn.nzosenzcit - filr 17!)7j98, 
a.lIs den Gemeindeakten von '1lolzhausen bei GJ. Von BLirgc
Illcister Fischer daselbst mit eincm Nachwort von Pfarrer BaIzeI'. 
2) III \'1, 8: Lehrer '11. Runzheimer-Frkf. u.1\'1. , Del' ehemalige 
La 11 d rats b e z irk G I ad e n b nch - statistisches ailS darmhessischen 
Zeiten \'01' SO-lOO Jahrco. 3) 1n YI, 9- \'111 , 7, in 20 Nr. noch nicht 
abgeschlossen , A III ts- Saal b u c h v 0 n Ba tte n be rg de 171l - 12 
- wiedergegeben nach einer offcllbar gleichzeitigen Abscbrift, eillem 
Foliobnnde \'on 129,1 Seitcn, eine ortsgeschichtlieh reiche Quelle. 
4) In YlI , 5: Gegeniiberstellung del' Einwohncl'zahlen in 15 Ort-
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schaftell des AmtsgC't'ichtsbrzirks B'Ltt£'llbcrg tlUS den 
J a h r l' It l8(jH UIl d 19 L () zlItllcist abnehrnend, z. T. rrheblich. 
5) In rill , 5: pr ... Balzer , Althinterlii.llder Pfcrdezucht 
rerglcichung ,'on Zahlcn des Jahres 1586 lInd IB20. H) In rIll, G und 7: 
Ein Besoldungsverzeichnis - betr. die jahrl. Einkiinfte s~l mtl. 
Geistlicheu, T~chrrr und Kirchendiener des A III te s Bit t te n be r g, um 
1800 zu datieren, aus den Pfarraktell zu 1Iutzfeld. - 11. Z urL:uHles· 
kUlldc: I) In ri , llund 12: G. S. ill Wiesbaden, Die Fauna des 
K rei s c s B i c cl ell k 0 Jl f - eine Obersicht, 12 Spaitcn lang, will 
Interesse anregCIl. 2) In nI, 1: Or. S. in Wiesbaden , Die F I 0 flL 
des K rei se l'! B i e den k 0 p f - lIJ1tcrhaltende Einfilhrung, ti Spalten 
lang. 3) In \"11 , L pr ... Bulzer, rolk sw irtschaftliches aus 
de r gut en a I ten Z e i t - nach ErhebulIgen dl.'r Dannhess ischen 
I{egierung in dC'1l Landratsiimtern ZLL Gladenbach und Battcnbcrg libel' 
'rage-Iohn, Arbl.'itslosigkeit, Fabrik'lIllagen \,om Jahrc 182G, abcr auch 
zuriickgreif{'nd ins 15. u. Hi. Jh . nud in dil.' Jahre 184-2 u. 4-4. -1) In 
\"Il , 10: Pfr. Ralzer , Der Grebehof ill WaJluu . Eill Beitrag 
ZLLr Oeschichte hinterHinder B,Ulcrnhofr - Hans Grebe \,on L570 und 
se in gleichnamigl.'r Sohn t 1630 hatten den Ilof halb VOIl d{,H Herren 
"on Brcidellbach, halb \'011 delH Land~rafen in Pacht. dann der Schwieger
sohn de~ letzten Orebe: lIans Hl.'llckel usw. B. teiit so manches Ober 
Ilachtzins ulld Ertriige und liber die Schicksale der Besitzer mit. -
Ill . Z lIr Yolhkull de : 1) I II Y I, 10, YII ,5, rll , 12 u. \' 111 , 1: 1<' SpieB, 
Die rolkstrachten des Krei ses Biedcnkopf (mitAbbildungen). 
Einleituug. Dann .\. AlIgemeine Trachtenbl.'schreibung. I. Der Breiden
bacher ('rund. 1. Die Brcidcnbach!'r Tracht (Ergzg. rn Sp. 17 L f .) 
2. nil.' Eiscnhausen-Lixfelder 'I'racht. Sp., der lVl1 mit einelll eigenell 
Buche Ub('r die deutschen \'o lkstrachtell hervorgetreten ist (vg!. Zeitschr. 
-15, 303 und <Jas Lit.-Yzchn. auf \"I Sll. 55) bictet hier wertvolle Beob
achtungen aus dcm lleimatkreise. 2) Tn ril l, 3: Sammlung der 
d e u t se hell Sit g e nun d B e s c h wo r 11 n g s for m e I n - bezUglich 
Anregung des \"erbandes deutscher \'efcine filr \"olkskullde. I V. Zur 
Heeh bgelichichte : In rll , 211. 3: Pfr. Balzer , Eine Besitzergrei
fun g vo r 200 J ah re n. Langer Bericht ilber die Besitzergreifuug 
des Edelhofs in Elsbach Hir die zwei Toehter des letzten Frhr. von 
Breidenbach Ge. Friedr. bezw. deren Ehegatten bei Lebzcitcn des Erb
lassers durch den Xotar Elllncr im Sept. l722 - interessant durch die 
Rcchtsbriiuche, ferner dllrch die wertvollen Aufschliisse Ober die Lehns
und HechtsverhUltnisse im Grunde Hreidenbach, auBerdem durch die 
Angahe del' \\'ald- 1I11d Flurnamen, del' ErtrUgc IISW. V. Zur J{ri eg~ · 
geschichte : I) ]n \"1 ,9: (K. Spiel!], Die Zerstorung \'on Blanken
s t e i 11 erwiihllt ill einem Briefe des Landgrafen Georg 11. vom 14. Xli. 
l&17. 2) In \"I , 10: Pfr. Nebe in Bergebersbach , Aus triiben 
Z e i tell , Ausz(ige <tus einem lIinterHinder Kirchenbuche dcm iiltesten 
KircllC'nbuch zu Himmersbach 1637 HG. 3) In \'1, 11 12: L. lIellrich
Frankfurt a. ),1. t('iit ein \'crbot des Landgrafen Ludwig \'. vom 20. Jan. 
1597 mit, auf ('igelle Fallst in den Tiirkcnkrieg Zll ziehen ZUT 

sachlichell Beurt('ilulIg \'gl. Hornrnel, Gesch. Hessens \'1 , 116 f. 4) In 
\'11 , )0: I'fr. Balzer , Bin Feldbrief all s dem sicbeujahrige n 
K ri eg von Louis de Dernbach dat. 3. IX. 1758 an den Pfarrcr zu 
WaHau, kurzcr Hiickblick auf di£' Kriegse r£'ignissc in Bohmen und 
Sachscn wtihrend des August. 5) In nil, 8 lInd f) nach Ausbruch des 
Kriegs: Die ) ! olJi l machung in Biedenkopf uurl der 1. Kriegs
III 0 n a t. Ein Hcitrag zur Ortsgeschichte. Eingeleitet von eiuer .Mahnnng 

Z!'ihwhr. Bd. 01". 19 
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des lIerallsgebers: Schreibt ort1iche Kriegschroniken. 6) In VJn, 8: 
Verzeichnis del' znr Fahne einberufenelllliedenkopfer. 

"7) ]n YIJJ, 9: Hinterlandcr Kriegserinnerungcn an 1870. 
8) In Vlll , 10: Der 2. Kriegslllonat in Biedenkopf. 9) In 
VHf, 10 uud 11: Kriegsbriefe aus 1870. 10) In VIII, 11: Die 
Kriegsmonate Oktober und November in Biedenkopf. 
11) In YIIT, 11: Fcldpostbricf eines Buchenauers allS Belgicn 
\'om 27. Sept. 1D14. 12) In I'HI, 12: L. Grebe, Dcr Auftakt. 
Marschskizze. 13) In Y1IT , 12: Unterofffzier Spies <lUS Reddig
hanseD, l\leine Kriegserlebllisse im FeldzlIg gegen Frank. 
reich 1914. - VI. Eriuucrllllgsfeiern: 1) In YII, 718: Die Tau
sendjalufeier in Breidenbach 913 - 1918 - in Urk. vom 
16. VI. 9LS wird Brcidcnbach zucrst genannt 1), die Feier des tausencl
jiihrigen Bestehens des Ortes wird eingehend beschrieben VOIll Lehrer 
E s c h h ° fen in Breidenbach und vom Hrieftriiger L u d wig G re b e in 
Niederdieten. 2) In VII , 9 folgt noch ein Festberis-ht VOII Lehrer 
Zitzer und ein Bericht von Ludwig Grebe ilber die Altertullls
ausstellung wahrend derTausendjahrfeier. 3) In Ylfl, 2: Ludwig 
Grebe , Ein denkwilrdiger Tag flir die Gemeinde Klein
g I it den bite h - mit der Feier des 18. Okt. (1913) verband sich die 
Erinnerung an die erste Erwahnung des Ortes in der Urkunde vom 
16. Juni 913. - Endlich sei erw~lhnt, daB in \'1, '7 K. S pie U zu
stimmend eine MeinungsituBerung von Edward Schroder ilber die 
Frage nE d e rod er ... E d d er?" wiedergibt 2). Schroder stellt im 
Gegensatz zu der aus Jahresbericht dee Gesellsch. filr Erd- n. Yolker
knnde zu Cassel (19l2) in VI , G Sp. 24 vorgetrageneo Ansicht des 
Hektor Car I I [e B I e r fest: die Form Edder stammt von der in Nieder
hessen iiblichen Aussprache (verg!. Fedder, Ledder) , die bei Eigennamen 
illICh die Schreibung beeinftussen diirfe, ab er in Waldeck und am Ober
lallf spricht man lIlit ebenso gutem Recht Eder mit langem Vokal, und 
gegenilber dieser in nenhochdeutscher Sprachform ganz unzweifelhaft 
geltenden Aussprache und Schreibung wird die lliederhessische Form 
kaum durchdrillgen, obwohl der hessische Teil des Fll1sses der wich
tigste ist. 

I1essenland , 27. Jahrgang (IDIS) Nr.1G- 24. 28. Jah .. -
gang (19l4) ~r. 1- 24. - Mit dankbarer Anerkennung dessen, was 
das lIessenland in den zur Besprcchung vorliegenden 33 Nummern ge
leistet hat, zuerst gegeni.iber der Kasselcr Tausendjahrfeier, nachher im 
\\'eltkrieg, mochte ich iJeginnen. Ncbcn dee vielseitigen Anregung des 
geschichtlichen Sinnes ist die Forderung des 'I'atsachenmaterials aus 
wissenschaftJicher Forschl1ng durch so manche der '\litarbeiter will
kOlllmen zu heiBen. Neue Krafte Zl1r Mitarbeit gewonnen zu haben, 
ist nicht das kleinste Yen.lienst des rilhrigen Ilerausgebers. 1. Zllr 
I.landeskllude: 1) 27,21 und 22: K. Stuhl, der urdeutsche 
Name des 'J'al1nus - vg!. Hessenland 26, 1 und Zcitschr. 46, 218. 
Gegen Stuhls Deutung tritt al1ch jetzt entschieden ein Th. Haas - in 
Fuld. Oe,ch.-B!. 12, 186. - 2) 27, 2, und 24: W i I h. S c h 0 0 f, Be i
triige zur hessischen Namenkunde I1 Kuhleiche- Leihgestern 

I) Die besondere Festschrift des Lehrer Eschenhoven und Plarrer 
BaIzer, aus welcher in Hessische Chronik H, S. 292 ~litteilullgen ge
macht werden, habe ich nicht zur Einsicht bekommen konneu. 

2) Allch in Hessenland 28 (1914) Nr. 8 S. 125 abgedruckt. 
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s. die Sonderbesprec1111ng Corells unten. - 3) 28, 6 und 7: De r s e 1 be , 
Beitriige zur hoss. Namenskuude 111. ~larburg, ~Iaricn. 
t h a I , We i III a l' - aus rcichclll ~'f<tterjalleitet VI. das ,mar' von ahd. 
st. f. marca im Sillne von Allmellde ab und macht wahrscheinlich , daB 
Marburg und Marbach ebenso wie Obcrweimar, vou wo aUs die Griin
dung ~l arbllrgs C1foigte, auf ein uraltes Markgenossenschaftsgebiet hin
weiscu. - 4) 28, 2'2: Derselbe , Beitrage usw. IV. Unge
danken , Gedankenspiel. Yf. erinnert an das alte Substantiv 
dung = Hachgewiilbtcn Berg lInd laSt Ungedauken aus iilterem Undern
dunk entstandcn sein , llhnlich GedankenspieJ , Spiel = bUbel (HUgeJ ). 
- 5) 28, 8, S. 125: Der GeburteniiberschuB in del' Provinz 
J I e s s e n - N ass a u - anI Grund des neuesten Yierteljahrsheftes der 
Statistik des deutsehcn Reiehs - die Zahl der Geburten illl Riiekgang, 
def1'odesfillle noch yiel mehr, dadurch Geburteniiberschul3 !loch immer 
erhcbl,ich. Yergleieh mit \"ergangenheit bis 1872. - 6) 28, 10, 11 und 13: 
Prof. Dr. Alb. Orth, Bernhl.l.rd Ulrichs , ein Pionier deut
scher Landwirtschl.l.ft (mit Bil<ln. ). - Lebensbild 1804- 70, geb. 
zu Konigslutter in Braunschweig, seit 1844 Paehter der kurfiirstliehen 
Domilne Beberbeck, wo er 1846 eine PrivatJehranstalt errichtete, die 
nach 186G zu einer staatlichell Ackerbauschule wurde. Liebeyolle 
Wiirdigung seineI' \\'irksamkeit durch einen )titarbeiter. - 7) 28, 10 
und ll: C, Usbeek , Friihcre Nall1en in Niederzwehren 
Familiennamen auf Grund des liltesten Steuerkatasters yon 1772 und 
del' EiLltrilge des altesten Kirchenbuchs von 1788. - 8) 28, 13: ][eJene 
Hrehm , Namen :tUS der Feldflur von Abterode - vielesind 
eutstellt uud mifigcdeut('t worden. - D) 28, 2 t - 24: Br uno J a cob , 
lI.essens SteJlung und AuIgaben im Verla"I seiner Gc
s chi c h t e - Skizze zunachst im Ansehl"l3 an Hattemers hess. Terri-

. torialgcschichte und Karte: fur das 17., 18. und die erste lHi.lfte des 
19. Jh.'s ergehen si eh die Erorterungcn, bei denen wohl eine Uber
schatzung der Bedeutung Hessens unteriauft, in breitercm Flul3. -
11. Zur Yo lkskuude. 1) 27, 20: E. Wellzei, Hessische Folter
biinke, Richtschwerte und RichtstiihJe. Mit einer Zeichnung 
des VI. 's - nach OLerbleibseln in hessischen Museen. Vg!. zur Er
ganzung: O. Gerland in 27, 28, S.385. - 2) 27, 24: Heinr. Franz, 
D a s Y 0 r I e ben de r See I e. Ein Stuck germanisch-hessischell Volks
glaubcns - \'erzeichnis del' hessischen "Kinderbrunncn" landschaftlich 
geordnet mit Quelicllangabe. - 3) 28, 7- 9: Hcinr. Rranz, Del' 
ueugeborene und der ungcboreneMen s ch illl hessischcn 
Volksgla.uben. Vcrgangenes und Gegenwii.rtiges - aus 
mUlldlicher Erzahlung und reieher T~iteratur. - 4) 28, 11: Prof. Dr. 
H. Rtimhcld , Der Laufer im KirmesIestzug van Germe
rode Illit Abb. - Jiingling im Rosenschmuck Illit Stab soli vielleicht 
an den Fruhlings· Ufid Sonuengott erinnern. - 5) 28, 19 und 21: 
Heinr. Franz , \ ' on der T.tufe bis zur \'oJlendl1ng des 
1. Le ben s j a h res. Blicke in das Gebict des hessischen Volksglaubens 
- lIUS del' volkskulldlichen titeratnr ZlIsammengctragen. - lU. Zur 
F Ut'sleugeschichte. 1) 27, 23: Dr. W. 1I 0 p f , Landesbibliothekar, 
z'ur \'olksstimmung bei der Yerlcihuug der Kurwiirde 
bes. nach dem Tagebuch des KasseJer I{aufmanns Gottlieb Sattler. -
2) 27, 23: Maria tuise Go th e ill , Ite nen h au s en u nd W i I hel m s
h 0 h e. S.-A. aus ders. Yerfasserin gro6em Werke "Geschichte der 
Gartenkunsf' hera. mit Unterstiitzung del' kg!. Akad. des Bauwesens in 
Berlin, 2 Hdc. Lex. 8°, Jcnu , E. Diederichs 191·1. 4.0 .1t. - 3) 28, 7- 12: 

19' 
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Joach. Klihn, rtlrnhagcn VOII Ensc's Scndung !lach 
Kassel lInd BOJln (l82f1). Nach lIugcdr. Dokumcnten aus scincm 
Nachlall - mit rcichlic hcn Mittei lungen hs!. :i\latcriais, danaeh fand 
\'arnhagen als von I(ouig Friedri~h Wilhelm Ill. zum Ausg leich der 
Familiellwirren gesandter \'ermittler bci den \'erhandlllugen in Kasscl 
mit Kurflirst Wilhelm 11. im Febr. 1829 Elltgcgcnkommen, 8ndrcrscits 
in den nachfolgendcn BcmUhungeu in BOlln bci der KUIflirstin und 
Ill.unentlich beim KUf)Jriuzen entschiedcllc AhlC'hnung. - 4) 28, Ia: Dr. 
Phil. Losch. Der Strcit 11 III die westfalischen Domiinen. 
vcr k it u f e - aus Anlall def unten ZlI besprechenden :\[tinstercr Disser
tation (1914) von Otto Kuhring: Das Schicksal de .. westfalischcn Do
m1inenkaufer in Kllrhesscn. - 6} 28, Hi- 1S: D. W. Wo I f f, Superillt. 
il. D. , Zur Erinnerung an die ROlenburger Qu;.\rt. W. 
schi ldert in dankenswerter Weise Hhtzig Jahre IHtch dern Ende des seit 
1627 unter kurhess. Obel"hoheit bestchellden bcsonderen Fnrstentutns 
Hotenburg die Entstchung uud die politische, finanzielle und kirchliche 
Einrichtung def Quart. - G) 2~t 19- 2'2: J ° a ch. K ii h n, D I" e i 
westfalischc l'ochter des Konigs Jcrolllc: Melanic von 
Wietersheirn [geb. 1803], Jenny von Pappcnheim , Pauline 
v 0 n Se b 0 n f cid. - K. bellutzt Illanlligfaitiges z. T. crst neucrdings 
beknnnt gcwordenes :'Ilatcl"ial, durch welcia's dic Angabell Lilly Brauns 
(lm Schatten der Titancn l!)08, vg!. Ztschr. 42, 163- (5) bezliglich ihrer 
"I utter Diana von Pappenheim lWd betreffs ihrcr - nur angcblich 
reehten - Schwester I'l.lu line von Sehonfeld (der Nonne ~I aria de la 
Croix) , in Wahrheit Tochter von Prinzcssin Ernestine vonLowenstcin
WC'rtheim, in iiberraschender Weise berichtigt werdcn. Jerome hat im 
r"'rilhjahr 1813 sieh \\'egen Prinzessin Ernestinc VOIl der Konigin Katha
rina scheiden Jassen \\'ollen , Napoleon \'crweigerte es. Auf Lilly Branns 
El"findungcn fUllt Hbles Licht. - 11'. Zur Ade l"geschi c ht e : l) 28, 10- 12: 
A. Wo ri nger , n i e ~ a u h ei III er Sa I z k re II z er - Urspmng llnd 
Fortpflanzllllg dreier von Lundgraf Wilhelm IX. erzeugter ~ebenfamili('n , 
der freiherrliehen Familien VOIl Ihtynuu uud von lIeimrod llnd der griif
lichen von Jlessenstein (vgl. Ubel" die letzterc ~r. 23/24 ), dercn Unter
halt der Landgraf 1708 bczw. 1805 durch Erhohung dcs Salzpreises del" 
Nauheimer, vielleicht allch der anderell hessischcn Salinen Ulll 1 Krellzcr 
Hir den Scheffel (= etwa 1 Zentner) von sich abwalzte. An der Hand 
der KlIrhess. Landtags\'erhandlungen von 1&iU H., eines Rezesses zwischen 
Preu6cn uod dem (jroBhl'rzogtum Hessen , an das lStiU Xauheim lIber
ging, Hud der Hcichsg('fichtsentscheidung von 188D, welehe die Zahlungs
pfticht gegenUber den drei FUlllilien verneintc, winl das weitere Schieksal 
del" Salinenkreuzer behandC'lt. - 2 ) 28, 23:21: J 0 a chi m K H h n . Z II I" 
Geschichte der Familie Hessenstein. Ein X<tchwort Zll 
\\'oringers Aufsatz "Die Xauheimer (nicht Naumburger, das auch im 
Illhaltsverzeiehll. zu verbessern ist) Salzkreuzer". - K. gibt namentlich 
auf Grund von lHl>5 verliffentlichten Erinncl"ungcn uud Bricfcn einer 
EnglUnderio ·Marry Berry, der Freundin von 1I 0ra('c W<llpo le d. J., die 
sich im August 1H03 in Kassel aufhielt. Narhl"ic hten iiber Karo line von 
Schlottheim, diC' Stammutlel" der i1essensteiner, lihel" die zuhlreichen (IG) 
Kinder, die sie seit 17t17 dem Landgrafcll \\,ilhelm IX. geboreu hat und 
iiber die Xuchkommenschuft del" Hinf am Leben gebliebcnen. - Y. lllr 
Gesdli c ht e d e r Stii llt e und d es lllirge rtu lIIs : l ) 27,1718: E. WC'lIzcl, 
Die Reste des Zw('hrentors lInd der Buumgartenprorte 
mit 1 Plan. 2) 27 , 1718: Dr. Phil. Lo s ch, Die Schnurrbart
de b atte cl e r h ess i s c hen S Uind eka m III cr - stattgefunden am 
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3. Jan. 1832, \'cranJaBt durch ein Reskript des Kurprinz.Mitregcnten 
vom Dez. 1831 wider Schnurrbiirte der Zi\'iistaatsdiener, das Sylvester 
Jordan zum Angriff reizte, welcher jedoch trotz muncher Zustimmung 
bei der 1.1ehrheit nicht durchdrang. - Im AlIgemeincn sei an einen 
Aufsatz des bekannten Kulturhistorikers Jakob von Falke, Die Geschichte 
des Bartes in; Zeitschrift" YOIll FcJs zwn Mecr" 1892 'DB Heft 8 er· 
innert. - S) 28, 1-3: Hruno Jacob , Aus toIJcr Zeit - Bilder 
aus dem Kampf del' dcmokratischen Prcsse gegeD die Hegicrung, ins· 
besondere den Generalleutnant von Haynau (ilber dessen Person s. \'or
tragsskizze Woringcrs in 28, 2, S. 30) im Jahre 1850. - 4) 28, 23124: 
Aus dem Tagebuch eines Eschweger llUrgers - desBiicker
rneisters Cyriakus Hlither in einem 18'27 angelegten Rechelllmch, III i t· 
get. von E. Wcuzel: aus den Jahreo 1847- 49 chronikalische Auf· 
zeichnungen liber eine Teuerung und ein El'lltedankfest von 1847, liber 
Unruhcn irn J. 1848 usw. - VI. Zur Kricgs- unci ~[iliHirgescllichto: 
1) 27, 1G und 22: 28,8: A. Woringer , Auslandcr als Offi
z i ere (vgJ. Ztschr. 47, 422), (Y) HoJI~llder , (VI ) Danen, (I'll) Skandi
navier, (\"111 ) Ungarn, (IX) Tschechen, (X) Polen - die ietzten beiden 
Abteitllngen in 28, 8, wo !iuch S. 117. l8 llerichtigungen zu den flinf 
crsten gcgcbcn wcrden. - 2) 27, 17 ·' 18: Dr. W. Hop f , Landesbibliothekar, 
Kassel uud die rnilitiirische Krankenflirsorge in west
f a lis c her Z e i t. Yortrag im Hcss. Gesch.-Yer. zu Kassel vom 17. Ill. 
1913. - 3) 27,17/18: A. Woringcr, Eio fliehcndes Staats
arc h i v inK ass e I - das kllrkolnische im Februar 1795 scchs Tage 
vor Abfiihrung oach .Mergentheim. - 4) 27, 19: Stabsarzt Has
Oranienstein, Westfalische Erinnerungen Autographen, 
Briefe, Starnmblicher, Bildnisse, Waffcn (mit 2 Tfln. Abb. ) usw. , die in 
Leipzig bei K. Hiersemann versteigert werden sollten. - 5) 27, 21: 
A. Woringer , Die Eroberung Kassels dllrch die Russen 
am 30. IX. 1813 - Vortrag im Hess. G.-V. mit Abb. - 6) 27,23: 
Dr. W. Hopf, Landesbibliothekar, Feldmarschall Wrede und 
die Schlacht bei Hanau - Yortnlg im Hess. Gesch.-Yer. -
7) 28, 1: Rich. Weber , Reinhard Frhr. von Scheffer
Boy a del - geb. 1851, sein Lebensgallg gelegentiich seines Abgangs. 
8) 28, 2-5: \vilh. \Vagner, Fremdherr sc haft und Frei
heitskriege in Ottrau. Nach Gemeinderechnl1ugen [der Jahre 
1806- 17] beschrieben. - 9) 28,5-7: Olto GerJand, Schmal
kalder Erinlleruugen von 1866 - nach eigcnen Erlcbnisscn 
und Literatur. - 10) 28, 15: B run 0 J aco b, All f b ii h III is ch er 
E!"d e - Moritz von Ditfurth aus hessischem Soldatengeschlecht, 1866 
osterreichischer Oberleutnant, jetzt MilitarschriftsteHer. - 11) 28, 17: 
A. Wor[inger], Generaloberst von Heeringen - geb. zu 
KasseJ 9. Ill. 1850. Dazu sein Bild in 28, W, S. 297. - 12) 28, 20: 
H., Prinz F'riedrich Kart von Hessen uod seine Siihne im 
Fe 1 d , mit 2 Abb. - Frdr. Kael , geb. 1868, der Sohn des Landgrafen 
Frdr. Wilh. von Hesseu , der 1873 auf die Thronfolge in Kurhcssen ver
zichtete, der Enkcl des Priuzen Friedrich Karl von Preu13en, der Neffe 
des Kaisers, Generalleutnant, im Kricg Kommandeur des (1. Kurhess.) 
Inf.-Reg. Nr. 81. "ein Held , seine Lellte begeisternd, immcr "oran," am 
7. IX. 14 verwlUHlct. Ebenso am 3. ..IX. sein illtester Sohn Frdr. \Villi. geb. 
18D3, Ulanenoffizier, vg!. S. 3-16 und 375. Gefallen sein vierter Sohn 
.L\Jaximilian, s. S. 3'28. - 13) 28,23/24: A. Woringer , Die Yer
t e i dig II n g v 0 n Ni e u p 0 r t cl u r c h d i c He s s e n 1793 - wider die 
Franzosen unter General Vandamme; der edolgreiche Oberbefch..lshaber 
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der hcssischen Ulld cnglischcn Truppcn in del' Stlldt war del' hcssischc 
Oberst Karl von Wurmb. WOI'. schildert cindrucks\'oll die "organge auf 
Grund del' kriegs- und miliUir-geschichtlichcn Literatur. - 14) P. 
lI(eidelbach], Die Hcsscn vor Bclgrad - ruhmvolle Heteili
gung def Hcssen bei BesHirmung del' Fcste Helgrad im Juli 171.7, beirn 
Sieg libel' das tiirkischc Entsatzheer und bei del' Einnahmc Belgrads im 
August. - VU. Zur Geschichte tIer schollcn J.Jiteratnr. 1) 27, 16: 
Dr. Phi!. Losch, Hermanll Bezzenberger - lSH- 19W, 
Lchensgang und Schriften des .,literarischen Sondcrlings ·'. - 2) 27, 17/18: 
Ungedrucktc Briefe Ernst Koch s an Knrl Altmiiller, 
mitget. von Hans Altmiiller - 9 inhallrcicheBriefe ,tl1sLuxcm
burg <lUS den Jahren 1855- 58. - 3) 28, 4: Bruno JILcob , Adarn 
'r r a b c r t i- - Nachruf auf den 8. Febr. UH4 in Wicn gestorbcnen 
Dichtcr mit viclcll eingcstrcutclJ Gedichtprobcn. - 4) H [e i del b a eh], 
Elisabeth Melltzel t - Nachruf an die 65jiihrige Frankfurter 
Sehriftstellerin, die geborcne Marburgerin (vg!. den ~Tachruf von Hud. 
Jung in Alt--Frunkfurt V, 4) : es folgcn drei Gedichte von iilt', wohl aus 
dcrletzten Zeit. - 5) 28, 12: Joachim I{iihn , Klt s scl in Dingel~ 
stedtscher BeLeuchtullg - K. zicht dankenswcrt die 1836 in 
Lewalds nEuropa" anonym erschienencn " Bilder aus Hesscn-Kasspl", 
temperamentvolle spitzige Sehilderungcn Kassels zur Biedenni.innerzeit 
(AJlgemeioes, Litcratuf, KUllst, Soziales), dic Dingelstedt in del' Gc
samtausgube seineI' Werkc spiitcr durch eine ganz nene Arbeit , recht 
unschuldige Betrachtungcll unter gleichem Titel ersetzte, hervor. -
6) 28, 12: Dr. Hit n s K n II cl s ell , A u s F r z. D i 0 g c 1s t e d ts F ul d a er 
Z e i t - 1838- 41, Mitteilungcn aus hsl. Material und Literatur. -
7) 28, 12: J . K. [Joach. Kijhll ~J, Zu Dingelstedts Aufenth,tlt 
in Pari s - 18-11- 42, Briefe von daher, bes. aus Gutzkows Werken I). 
- 8) 28, 14: P. Heidelbach , Frz. Dingelstedts Ordnnngs
strafe - 1839 wegen " Profanierung heiliger Schriftworte" im Roman 
"Argonauten" . - 9) 28, 14: Paul Heidelbaeh , Juliu s Roden
berg t 11. Juli 1H14 - ein warm empfulldencr Nachruf, dem ieh 
eine Verweislmg anf den Aufsatz von J. Rodenoerg, mein erster Waffeo
gaog in IIessenland 6. Jahrg. ( t892), Nr. 1 ulld 2, hinzufiigeo mochte. 
Yg!.auch28, 8.221. - 10) 28, 15: P. H [eidelbach], Karl Enge!
hard t - hessischer Lyriker, geb. 16. VIII. 1879 in Brotterode (Krs. 
Sehmalkalden), lebte als Lchrer in Philippsruhe bei lIanau, t 2ft Juli 
1914 Zll .Marburg - ieh ergiinztc die uusschlie61ich literarischc Wiirdi
gung ][.'s nod A. aus den Aufsatzcn " Kad Engelhard" "on B. Moriton 
= v . .McIJenthin in Hesscniand 23 (00), Nr. 2 und S, wo S. 34 sich 
eine selbstbiographjschc Skizze E.'s findet. - 11) 28, L6~18: Aus 
Dingelstedts Ka s seler Tagen. Einige seither unbe
kannte Briefc de s Dichter s, herilu s g. vonAlfrcdJoeckel 
- diese Bricfe voIl Unzufriedenheit stammcn zumeist aus den ersten 
Monaten in Kassel , Mai bi s Dez. 1836 uod s ind geriehtet an Dr. med. 
Hm. Klcmke in lfannover, einen befrcuudcten Schriftsteller, auch je ein 
Brief von 1838 uod 1846, alle mitgctcilt .lUS dam Besitz des gleichllamigen 
Enkels. - 12) 28, 16 S. 253: Hesprechung von Barba, Preston 
Albert, The life and works of Friedrieh Armand Strubbcrg 
1913 durch l' h [i I.] L [0 s c h] - vg!. Ztschr. 4G, 220 wld 47, 423 iiber 

I) Jeh verzeichne hier nach Mitteilung von W. Dersch: H u d. 
Gohler, Frz. Dingelstedt s Beziehungen zu Dresden. 
(Dresdner Anzeiger, Sonntags bcil. 191.t, S. lOt f. , 105 f., 109 f.) 
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Aufsiitzc des Hesscnlands, Jahrg. 25-27 betr. den <lUS Rasse! gebilrtigcn 
Schriftst~lIer U .. ;()G-HH. - 13) 28,18: Hnr. Ro ser, Tm Sieges
sange def "Waeht a.m Rhein" - zur Gcsc hichte ihres Dichlcrs 
Karl \vilhclm, geb. zu Schmalkalden 5. IX. 1815, t ZlI Krefcld 26. \' 111. 
1873undsein(,sLiedcsNov.1840- 19 14. - 14)28,20: Hruno Jacob , 
Hichard Trommer - geb. in Kassel 2. 111.1851, -r daselbst 1L 
Okt. 19 L,l, vcrijffentlicht in den 70 er und 00 er Jahren Licder nod 
Balladen. - 15) 28, 21: Paul Heidclbach , das volkstilm
lichste dcutsche Soldatenlied im Weltkrieg 1914 -
"Hcimat, Reh Ileimat, ieh muB dich vcrlassen", jetzt 5 Strophen lang. 
Spuren frUheren Vorkollllllens in Hessen fiihren bis in den Anfang def 
50er Jahre zuriick, 11. denkt \'crmutungsweise an IH14 a ls Entstehungs
zeiL - Hi) 28, 26/24: Dr. A. Fl1cke l , Die Beziehungell 
lliirgers ZlI de .. KitSse l er Dichterin Vhilippine Engc l 
hard in seinen letzten Lebensjahrell - F. Zwengcr hatte 
1887 in lIesscnland I iiber 1)h. E. gehandelt, dann ~lartin van Nathusius 
in der AlIgem. KOllservativen Monatsschr. 1888 auch Ober ihre Be
ziehungen zu BUrger bis 17tH. Er Obcrsah einen Brief BUrgers an sie 
vom [2. Jan .] 179J, der durch die Bitte um seinen Richtspruch im 
Dichterwettstrcit van neun Kasselanennnen hervorgerufen war [Driefe 
Burgers hem. van Strodtmann 4, 233 f.]. - 1'111. Zur Oeschlchte der 
bildenden KUll s~ e : L) 27, 17 ' 18: Paul Heidelbach , das neue 
hessischc Landesmllseum in Kassel. - 2) 27,1718: Ernst 
Z6110er, Das nClIe Deckengemalde im Rathalls van Prof. 
H. KnackfuB - mit Abb. - 5) 27, 1718, Paul Ileidelbach , 
Die Kasseler Napoleonsstatue - nach cinem Model! des 1810 
verstorbenen franzosischen Bildhauers Chaudet in Paris in Carrarischem 
Mannor hcrgcstellt, 18L2-lS auf dem Konigspiatz ("Napoieonsplatz") 
aufgestellt, im Okt. 181S schwcr bescMidigt, Jahrzehnte lang vcrborgen, 
jetzt ins Landesmuseum uberfUhrt. - 4) 28, 2: P. Heidelba.ch, 
Mod ern er B i I d e r s t u r m mit 3 Abb. - bespricht die bedauerliche 
ZerstOrung mittela.lterlicher Wandgemalde bei Erweitcrung der Kirche 
van Niederzwehrcn, vg!. Heidelbachs "Sonntagsbetrachtungen" in Hess. 
Post Nr. 32 vom 1. Febr. 1914, 3. B1. UDd 28, 3, S. 44. - 5) 28, 9, 
E. Wenzel, Du Ry 's Kaserne des Regiments Gens d ' armes, 
spatere Ga, rde du Korps-Kaserne mit 2 Abb. und 4Plilnen -
1768-19l4. - 6) 28, 17, P. Heidelbach, Was darf die Kasseler 
Galerie van einem siegreichen Krieg erwartell? - Ver
luste in Napoleonischer Zeit, welche Wiedererwerbungen 1814/15 gliicktcn? 
Vg!. Schreiben VOIl Exz. Bode in 28, 19, S. ~7. 7) 28, 18: Gc. 
Gronau, Die Verluste derKasseIer Galcrie in denJahren 
180li.7 - Berichtigllllg zu Heidelbachs AnIsatz in Nr. 17. Die amtlich 
1806,. 7 entHihrtcn Bilder (fast 800 an ZaW) kamen bis auf ganz wenige 
nnch dcm Sturze N"apoieons zlUiick, dagegen nicht die schon yorher 
auf Kurf. \\' ilhelms l. Befehl in Kisten verpackten 48 Bilder (aullcr S 
zuriickgekehrten), die van General Lagrange beschlagnahmt ZlIDl 'feil 
in den Besitz der Kaiserin Josephiuc zu MaJmaison ilbergingcn lInd "on 
deren Erben widerrechtlich z. Teil an Kaiser A lexander I. "erkaufl 
wurdcl1 . Da"on befinden si ch 16 + 5 anderc ehemaiige Kasselancr 
(einige "on hochstcm kOnstlerischen Reiz) i"n der Ercmitage ZlI 
})ctcrsburg. \ 'gl. die Notiz in 28,20, S. 315 f. - IX . Zur Gcschlch te 
tl er Wl ssensclm ften: 1) 27, 1718: Ungedruckte Bricfc 
Johalllles van Miillers an den Grafen Bcugnot. Nach den 
Origillaicn der Pnriser Bibliothek, herallsg. van Joach. Kiihn -
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sechs fUr die StillllHUllg des beriihmtC'1l lIistorihrs im Dicnste Jrromes 
in den Jahrcn ]808-9 bezeichnende Bricfe. - 2) 27, 19 u. 20: Or, A. 
Fuckcl , DieBerurung des Philosophcn Wolff !lach !les s en -
1723. - 3) 27, 21 u. 2'2: Dr. Adolf Alsbcrg, Die Grlindllng tlnd 
Jugcndzeit des l{a sse lcr Arztevcrcills - fortrag .. v. I.X.I~)Jtl . 
Die Grlindullg erfolgte IH'2'J auf Anregung "011 Dr. 1\3rJl\langold lBildnisl, 
ncbcn ihm war zweitc treibende Kraft: Dr. l\arl Xcubcr. - 4 1 2H, 18 1I . W: 
Prof. ~'erd . Wrede, Dus lIessen.:\'assaui schc Wijrterbuch Dank und 
Ritte an seine lIelf(>r in lIessen. - X. Zur Ge~chichte der )Iu~ik: 
1) 27, 1718: Alfred Bock , Ein Bes u('h bei Loui s SpOhT lI1it 
2 Abb. - Mitteilung eines Briefcs, den de .. fater v. A. H., ein groUl'r 
~Iusikfreulld iiber sc incn llesuch hei Spohr im Sept. 185J <In s(' illc 
Brau t 5chrieb. - 2) 28, 1: J) r. Phi I. Lo s ch, Fe I i x B I all gill i, 1\ i) n i g 
.Jcromes GCllcr:dmusikdircktor - auch Komponist, g('b. 1781 Zll 
Turin , ·i· IS41 ZII Paris, Lebensgang IInci be5. Wirksamkeit in Kassel 
IS0H- 13 auf Grund d('l" lss,l in Paris f'r schiellf'nen ,Souvenirs· Blungini s, 
die nach L. fOr die Gcschichte des I\unigreichs Westfalen 110ch nicht 
benutzt wlIrden. - 3l Joh . Lewalter . Kap e llmei ster Franz 
Bcier -r mit Bildnis geb. Zll Berlin 1815, -r in K<lssel 20. \"11 WtJ , 
seit 1899 erster KUI)('lImeister des 1';:3sseler 1I0ftheaters. 

Touristische Mitteilungen <lUS heiden He sse n , 
Nassau , Frankfurt a . :\1"., \raldeck und den Grenzgehieten. 
IlIustrierte ~Ionutsschrirt usw. herausg. von Dr. Wi J h. La n g e in Ka5seJ. 
Se lbslverJag unci Eigentulll des niederil('ss. Touri stellverC'ins (Auslicfc
rung ]1. BeyreiU, Landu,lI str. U , 11 ) J ah rg. 20 (1 D 12) (ygl. Ztschr.Jf;. 
236) b i s J a h rg. 22 ( l!) 1-1). - Namentlich der lIerall sgeuer hat wie(!~r 
eine Reihe von AlIfsatzen beigesteuert, di e hier yermerkt w~tdcJl 
miissen: 1) 20,10 und 11: \rilh. Lange , XilchtigallenJ'org 
geringc Reste einer l3urg bei Wolfhagell , die wohl der Zei t Landgraf 
Heinrichs 1. angchurte. ·2) 2l, 2, 3 u. -1: Wi I h. I~ an g e, d-a s S c hi 0 6 
Da.vid [= Fnlkenberg] bei Schartcnberg, erwlihr,(; Hegesten der 
Mainzer El'zb. hem . ' ". E. '-ogt J, Nr. 80'2 v. V. YIII. WOO und schon 
1232 (?) vg!. Grotefends Landgrafenregcsten Anm. zu XI'. 4. 9) 21, 
4 und 8: \vilh. tange , Die TaIel am For s thof in Frielin
gen - Wciterflihrung der unter delll g leichl'n 'fitel im HC'rsfelder "llei
matland" H, 3 vorgetrngenen Untersllchung, besprochen in Zeitschr. 45 , 
35L-4)21,tiund7, 22,3ulld·.l: Wilh . Lange , Vier Jahr
tau se nde a,m Werrastrom - im "ordergrund s tehell Burgell nnd 
KonigshOfe. - 5) 21, 10: Wilh. Lange , D e r KcIJerwltld und 
seine Ortsnamen. - 6) 21,12,2'2,1, '2 ulld 3: Prof. U/rich, 
Del' KnUII , rortrag gehalten im Werratalvcrein. - 7) 2-2, 2: Ein 
ungenannter n ., Die I\rukcllburg hei lIelmarshau se n - un
gefahr 12'20- UUl. - 8) 22, -1: Bruno Ja.cob , Kas se l s Ein
tritt in das dcut s chc Ei se nhahn syst(' m - Ocr Aufs:ltz ist 
lIachher oh ne Quellell<lllgabe in der ]{essischen Chronik Ill , 10 vom 
Okt. ID14 wiederabgedruckt worden , s. obeli S. 283. - D) 2'2, 5, G, 7 
llnd 8: Prof. Dr. K. Schlllllacher, Feldzug des GermaniclI s 
gegen di e Cha.tten im Jahrc 15 n. ChI'. abgedruckt aus del' 
:'tTainzer Zeitschrift rll (1912) S. 71 ff. 10) 2'2, V, Wi ll und 12: 
"'ilh. L:lngc , D e l' RhUndaer Berg in Niederhessen bei 
Xiedermollrich , vorgeschichtlicher Ringwall . 

Marburg . K . TVenck. 
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C;1 8~el e r Slnti s ti sc li c JahrcslJc l' ichte. llll Auftragc des Magistrats del' 
Hesidcllz hcruusgegebcll vom SHidtischen Statis tischen Amte. Cassel , 
1912, 1913. Druck und Verlag von Weber &; \\'eidemcyer. 4. J ,th r
gang. lUll. S'. rl , 199 S. - 5. Jahrgang. 1912. 8 ' . YI, 
145 S. Jp 1 , It. 

Erfreulicherweisc bietet uns dus HeiBige Statistische Amt unserer 
Hesidenz binllcn Jahresfrist zwei \veitere Jahrgllnge seineI' jiLhrlichen 
Berichte, die in ihrem ZUSllllllltcnhange immcl' wertvollcr WcrdCIl , weil 
sic - neben dem reichhaltigcn lnbaJte jedes einzelnen Heftes - in 
illllller steigendem Umfange die Moglichkcit vergleichender Betrachtungen 
ergeben. Aus dem Inhalte del' \'orliegendcn Iwiden Jahrgiinge mogcn 
einige willkiirlich gewahlte )littciiungen einclI Ilinweis auJ die .;\leuge 
des Geboteuen gebell. Die Zahl cler Ehescheidungen ist im Jahre 1911 
sclu- erheblich , Jast auf das DoppeJte des \'orjahres, gestiegen. Dabei 
ist Hber die Zuhl der :Ehescheidullgen wegen Ehebruchs (§ 1565 B. G.B.) 
fast die glciche geblieben, wiihrcnd die Zahl derjenigen Fiille, in welchen 
die Scheidung wegen boslicher \"erlassung (~ 1567 B. G. B.) od er wegen 
ZerrUttung des ehelicheu \'erhiiltnisses (§ L5GS B. G. B.) Ilusgesprochen 
wurde, bedelltelld zugenommen hat. ]01 Jahre lDL2 ist ein geringer 
Hilckgang gegeu 1911 zu verzeichnen, die ZahJell bleiben aoel" immer 
noch weit hoher als 1910. Beziiglich der Ursachell der Ehescheidungen 
liegt 1912 dasselbe YerhUltnis vor wie 191 L - Die Zahl der }'iUle von 
Grulldbesitzwechsel ist weiter recht erheblich zuriickgegangen: sie be
trUgt Ilicht mehr die lIiilftc del" fUr 1910 nachgcwiesenen FiiJle. Dabei 
silld die GrundstUckspreise im DlU·chschnitt auf fast das DoppeJte ge
stiegen, hauplsiichlich von l!HO auf L9LL, nur gering VOIl L911 auI 
1912. Erkliirlicherweise ist daher die BalltiHigkeit von 19to auf 1911 
lllll ein Drittel gesunken, lmt si ch auer 1912 wieder etwas gchoben. 
Dcmgegeniiber fiillt nuf, dall die Zah1 der neuentstandenel1 Wohnungen , 
die von 1910 (315) anI 19H (267) nicht unerheblich gesunken war, im 
Jahre 1912 auf mehr als das Doppelte des Vorjahres (564) gestiegen 
ist. Dieses :nIehr nmfa3t in der iiberwiegenden Mehrzahl Wohuungcn 
mit 3, 4 nnd 5 Wohnriiumen (einschl . Kiiche), an denen allerdings bis 
dahin ein starker Mangel war. Del" Prozentsatz der leersteheuden 
Wohnungen hat wieder etwas zugenommen, bleibt ab er noch weit hinter 
dem Satzc des Jahres 1907 ZUI"Uck, in wclchem Jahre in dieser Be
ziehung der IWheplmkt zu verzeichnen war. - Die Lebeusmittelpreise 
sind dluchgiingig gesticgen. Die ZahJ des auf den stadtischen Viehbof 
aufgetriebcnen Schlachtviehs ist mit Ausnahme der Zahl der Bullen 
llnd der Schweine iiberall zllrUckgegangeu, die Zahl der Schlachtungen 
zeigt nUf bei den Bullen eine wenig erlreuliche SteigenUlg. Bei den 
Schweinen ist der Ruckgang der Schhtchtungen (4200) gegenilber dem 
Mohrauftrieb von 4000 Stuck hesondel"s <Luffallend. - Der Abschluf3 der 
stadtischen Sparkasse zeigt in IJCiden Jahren cin el"freuliches Ergebnis. 
Die Ubersicht des Geschaftsgangs beim kommunalstandischen Leihhause 
weist dagegell bei einem Riickgang del" PfUnderzahl UIll 5COO, der auf 
Griindllng eines Privatpfandhauses zuriickzuWhren ist, Ieicler eine 
Steigerung des Werts der aufgegebenen PfandgegensUinde urn rund 
10000 ~1( gcgell 1910 und um weitere 2'2 ()(X) ~4t gegen 1911 auf. Die 
Zahl der nicht zur Einlosung gelaugten lInd daher versteigerten PHinder 
ist ebeufalls in wenig schoner Weise gestiegen. 

Nebcn dem reichen lnhalte an statistischem Zahlenm,tterial, 
dessen Gliedcmng und Darstcllung die alte geblieben ist, bringcn beide 
Ilefte wert\'olle Neuerungen. Das Heft fUr 1$H1 enthtilt zum ersten 
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Male cine kurzgefaBte Chronik def wichtigsten Ereignisse der Jahre 
1908 bis UHl , die nun jahrgangsweise fortgesetzt werden soli und cin 
wertvolles Nachschlagewcrk hietell wird. 1111 Jahrgang 1912 findct si ch 
ferner eine von den Herren Bibliothekar Fonhtine in Saarbriicken nod 
Gencralmajor z. D. Eiscntraut in Kassel aufgestellte Chronik def mili. 
Uirischen llesatzung Kasscls. Sii' bictet Zlun crsten .Mule eine Ober
sicht liber die Kasscler Garnison nach Namen def Kommandantcll und 
nach Truppcntciicn, die jedcnfalls viel Anerkcllllung finden wird . Ahn
liche klcinere Einzelarhciten wUrdcll wir uuch ferner mit Freudcn 
bcgrUBen. 

Wir fassen unser Urtcil iibcr di(' vorJicgenden heiden Hefte dahin 
zusammcn, daU sic wiederum dcm Stntistischen Amte der Stadt Kasscl 
UJld seinem Leiter, Dr. Ri c k e s, alle Ehre machcn. 

Kassel. A . lVorillger. 

Bericllt iiher die \'erwaltung und dell Stand der 
Gcmeindeallgelegenheiten der Residenzstadt Casscl illl 
Etatsjahr 1912 bezw. lfllS. Der StadtverordllcteoversammluJlg 
gema.6 § G6 der Stadteordnung flir die Provinz lIessen·XassitU erstattct. 
Cassel 1914 bezw. 1015, Druck VOII Weber und Weidcmeyer. Je 47 SS. 
4°. - Diese Berichtc des .Magistrats, Qnellenstiickc Hir Gegenwart und 
Zukunft glicdern sich in folgende 8 Abschnittc: 1. AJlgemcine Ange. 
legenheiten. 2. Zusammenselzllng des Magistrats nnd der Shldtverord· 
netenversammlung. 3. SUidtische Finanzen (T,tbellen S. 12-31 bezw. 
10-82). 4. SUidtische B:lUverwaltung nnd offentliche Arbeiten. 5. Gl'· 
meindeanstaltcn und Einrichtungen. 6. Schlllverwaltung. 7. Armen· 
verwaltung. 8. Stiftungen, \'ermiichtnisse und Schenkllngen. 

AuBerdem liegen mir "or: Mitteilungen des Statisti· 
schen Amtes der Residenzstadt Cassel, herausgegeben im 
Auftrag des Magistrats der Residenz. Nr. 4, 191U. Nr. 5, 1914. Jc 
8 SS. 4°. Inhalt: Der Casseler Wohnullgsmarkt am 16. Okt. 1912 
bezw. am 15. Okt. 1913. 

Die Son n tag s p 0 s t, Hessische BHitter fur Wissen nod Kunst, 
fUr Thcater, Musik nnd Sport, Wochenbeilage der Hessischen 
Po s t (Druck u. \'er1ag: Gcbr. Schneider in Cassel), aus dcren Jahrg. 1912 
ieh in Ztschr. 46, 248 f. einigc beachtenswerte Aufsatze hervorhob, hat 
auch 1918 lInd 14 solche gcbracht, vieUeicht mehr als mir durch die 
GcHUligkeit der Redaktioll zllg~inglich wUl"den. Ich vcrzcichne aus 
Jahrg.lllg 1918: In Nr. 1 u.2: Paul Beidelbach , Die italienische 
Rcise des I~andgl"aren Carl - 1699- 1700 nach dem "on H. schon 
fur sein Buch, Die Gcschichte der Wilhelmshohe ( WOO) benntztclI Tage· 
buch des Reisemal"schails Klaute , gedruckt 1722 in Kasscl als Diariulll 
ltaJicum. - In Nr.18 u. 14: Oberst z. D. von Gcyso, Eine Rcise 
durch Hessen vor 80 Jahren - nach den L835 von einem lIamen· 
losen Casselaner Juristen oder Philologen in einer Kasseler Zeitung 
vertlffentlichten " Bruchsti.ickcn aus mcinem Tagebuch", die Rcise ~ing 
im Eilwagell liber Rotenburg, FlIlda nach Hanau und Illit Fuhrgclcgen. 
hcit rlickwll.l"ts nuch Friedberg. In NI". 17: Pit 1I1 He i cl c I bite h , 
Das Accouchier. und Findelhaus in Cassel - 1763- 1803. 
- In Nr. 23: Dr. Paull\lartell , Zur Geschichtc des Konig· 
lichen Hauptgestiites Bcbcrbeck - von 1490 bis auf die 
preuBische Zcit. Ebenda, ; P. ll [e idelbachJ. Die Ballade vom 
Metzgermeister Schnel) J08. Frdr. Ellge)schalls, seit 1788 Mar· 
burger Professors del' Philosophic, del" "illsondcrhcit die Malerci und 
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Zcichcnkullst lehrte" , Ruch als "Professor del' LileratuI, Muscu
almanachsdichter mit klassischen Ncigullgen" charaktcrisiert wird -
in der 1788 veroffcntlichten GedichtsammlLwg K's erschiencn und bis 
zur l\1itle des 19. Jahrhundcl'ts in Anthologicn forflcbend, sicherlich 
auf dCIIl Erlebnis eines KasseIl'r l\[etzgermeisters aus ooch bestehender 
~'alllilie beruhelld. - In NI'. 2V unci 30: Gc 11. -L c u tn ant z. D. Har
uickell , Hundertjahresfeiern in He ssc n tHI3 - Ruckblicke 
,wf die Oeschichte der Kurhessischen Ji.iger, auch im Hersfclder "Heimat
land " lD13 NI". 8 und 9 abgedruckt. - Sehr reichhallig ist die }'estzeitnllg 
der Tllllsendjahrfeier KasseIs in flinf Nnmmern, deren drei Jetzte wesent
liche Festberichte bieten. In NI". 1 und 2 Pa.ul Heidelbach, Das 
tausendjiihrige Cassel. ln NI'. 1: Professor Friedl'ich Wie
g and, Die S t a d t Cas S e I in de r K ire hen g e s chi ch t e. Ehenda: 
H. S p tt n g e !l b e J' g, Il and e I 11 n d W a Jl del i n C It ss c I. - Desgl.: 
-two - Dichtung und Dichter in Cassc1. - In NI'. 2: H. 
Spangenberg, Cas se 1 und die KUllst. Aus den Festberichten 
sei hervorgehoben die gehaltvolle Festrede des Kulturhistorikers 
Prof. Dr. Gc. Steinhausen beim festaktus im RatlHlUs (in Festzeitung 
NI'. 3, natiirIich auch in andcrn Kasselar Zcitullgen wiedergegeben. -
In :\1'. 43 vom 9G. Okt. HH3: P a u 1 If e i d el b a ch, Jerome Napoleon 
(Zur 100. Wiederkehr des 26. Okt. 1813) - Yersllch ciner unbefangenen 
WUrdigung. - Jahrgang 1914 NI'. 14: Oberst Z. D. von Geyso , 
Eine hessiscbe Amtlllannsbestallullg aus dem Jahre 1629 -
des spiiteren berUhmten Feldherrn Joh. von G. wm AmtOlal11l zu Esch
woge £lurch Landgrat' Hcnnann VOll llcssen+Roteuburg, eigentlich durch 
seine l\lutter LandgrMin JuJiane, die den kriegscrfahrencll Mann in ihrc 
Dienste bekommen wollte. Del' Velf. bezieht sich auf einen von ihm 
in NI'. 49 und 50, Jahrg . 1912 desselben Blattes veroffclltlichten Aufsatz 
Konig Gustav Adolf im Jahl'e 1630, del' mir Icider nicht vor
gelegen hat. Ygl. iiber verwandte Studien v. G.'s: Ztschr. 45, 362 
llnd 46, 248. 

GeschichtsbUitter fUr Waldeck und Pyrmont. Her+ 
ausg. vom Geschichtsverein f. Waldeck und Pyrmont. 12. Bd. (1912) 
147 SS. 8'. 13. Bd. (J913) 223 SS. 8'. Mengeringh.usen, Kommis
sionsverlag del' Weigelschen Hofbuchdruckerei. 13 d. 12 wird eroffnet 
mit eillcm Vortrag des Gymnllsialprofessor J. Fiirer , Eill hessisch
w al cl eck i s c he I' Gre n z s tre i t i III A nLLllg dos L8. J h.'s (S. 1 
bis 2t) beruhend auf den 1717 gedruckten Akten eines vor dem Reichs
hofrat zu Wien zwischen den Hiillsem Hessen+Kassel und Waldeck UJll 

den Besitz des Dorfes Wentzigerode gefilhrten Prozesses. Diese Ge
schichte einer 14 tagigell lleimsllchlWg des A mtes Wildungen durch 
Hessische Truppen mitten irn Frieden im Dezember 1716 ist lehrreich 
Hil' die kleinstaatliche Welt jener Zeit UJ1d fUr den geringell Scbutz, 
welchcn die Reichsgewalt cineOl kleincll Fiirsten gegen den m~ichtigeren 
bot. 1I1ajor Frhl'. v. DI.Llwigk setzt die Mitteilungen aus ucm Saal
buch dos ehem,L1igen llenediktinerkIosters Schakell 
a u s de III 1 G. J h. (vgl. Ztschr. 4(j, :l-23) fort und Wgt Anmerklmgen 
1IIId Erliluternngcn hillZtl (Text S. 22-39, Aumerkungcn S. 40-52). -
Prof. Dr. "iktor SchuItze, WaIdeckische Dorfchroniken 
(S. 53-G8) - aus der farnhagenschen SammIung werden zusammen
hiingende Berichte in Bearbeitung wiedergegebcn: 1) Die Reihenfolge 
del' cvangelischen Pfarrer in UsseIn, 2) Chronik von Usseln zusammen+ 
gestellt vom ]Jfarrer H. E. JUllgcurt [-t 1773J, 3) Verschiedenes aus 
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Usseln und dCI1J Kirchspicl. - ')lajoT Frhr. v. D a J wig k in Oldenburg 
schildert 11. d. T.: r 0 r LOO J it h re n die Erll'bnisse des Waldeckischeu 
Bataillons im fussischen Fcldzug von J812 u. a. allf Grund des cr5t 
J!Hl von A. Chuquet (J.cttres de 1812, Paris , Champion 368 p.) Ycr· 
ijffeoUichten vollsUindigen Beriehts des Oberst Yon Heeringen. E 111 i I 
Feldmann , Beitrage ZIIT Geschichtc der Stadt \\,ildun
gen (8. SO-103), efzah]t nach Archi,-alicll del" Stadt W. allerlei zur 
Ortsgeschichte des 16. bis 19. Jh .'s (SchluB folgt). - Oberlchrcr Dr. 
]~ r nst Lij we-Bono teilt S. 111 17 D re i kl e i ne\\' i I d u ngeT 
Schriftdenkmaler UlIS def Heformulion s zeit [Nr. 1 von 
16i38, 2 nnd 3 VOII J548] Illit ulld wlirdigt sic einlC'itend S. 10·1- 10. 
FoIgt S. 118- 25 die libliche Obersicht Uber die La n des g e s chi ch t
liche Literatur \'on Prof. A. Lei6 , del" Jahresbericht von v. Hal
le r und das Mitgliederverzeichllis. - Rd. 13, S. I {)() bringt Prof. 
A. J~ciO einen ersten (fiirstlichc und adligc Persoucn betreffenden) 
Nit C h t r ag zu der in frUhcren Uiiuden (vgl . Ztschr. 41, 348) gclwtenen 
Zusammenstellung: Stu die reD d e \V .tl d e eke r vom 13. b i s 19. 
J h. aus inzwischen veroffentlichten )Iatrik('in und iihnlichem ~Iaterial , 
wieder mit iiberaus reichen Allmerkullgen mannigfaitigell Ursprungs 
und eincm Pcrsonenregister. S. GlBO beschlieBt E III j I Fe I d m a.n 11 
(s. oben) seine Be i trRgc z. G ese hie h te de r S tad t \Vi I d u ngen. 
Jeh hebe hervor die ~Iitteilungen aus den Akten des p(,inlichen Gerichts 
des 17. Jh.'s liber lIexerei IInd Zuuberei (lIer Informationsbericht an 
die UniversiUit Rinteln vom Okt. 1630 spricht eingehend von vcrschie
lIenen del" Zauberci verdiichtigen Kindern ), ferner die Zusammenstel
lungen ober Juri stcll , Ante, Apotheker, Handwerker, (,farre!". - FUr 
die Forschung zur Geschichte der Bildhauerci im 16. Jh. in Hessen, 
Waldeck. Westfalell und Niederhesse ll bedeutungs\'oll ist del' Aufsatz 
von Prof. A. Lei B, Die 31 e iste r des Co rba c her Sa kram en t s
h~luschens (S. Bt-1l2. dazl! das Bild gegenliber dem Titelblatt). 
Ein gliicklicher Fund im Stadtarchiv zu Corbach, des "ertrags zwischcn 
den Yorstehern del' Kilianskirche daselbst mit .Meister Johanncs lluneke-
1ll8nll und seincm \Tater Bernd vom 13. l'lai 1521 , das Sakrarnents
hauschclI betr., machte L. schon 11;95 zum .,eigentlichen Entdecker der 
Bunekemanns" - so jetzt auf Grund des hier besprochenen Aufs:ttzes: 
K. Fr. Leonhardt in s. AlIfsatz: Johann Bunekemanns AI
Ull"e hir den Dom zu 31Hnster und ihre Stifter in derZeit
sc hrift "Westfalen" G. Jahrg. (1914) lIeft 3 S. f)5 - 9.J. - den
selben Meistern weist L. mit WahrscheinlichkPit das Sakramentshallschen 
in Fritzlar (dessen jener \"ertrag gedenkt) unci das in der Marbllrger 
J(ugelherrenkirchc zu: in seiner lIeirnat MUnster ist Johann Bu., der 
mit diesem seincm eigentlichen Namen in den Miinsterer \YiederWufer
akten prscheint, Johann Beldensnyder (der Bildschnitzer, lapicida) ge
Jlunnt worden (urkllndlich bis 15G2) ; ganz mit Unrccht habell neuerc 
Kllnsthistorikcr dnraus eine Familie Beldensnydcr gClllacht . Leonhardl 
sagt a. a . O. S. 65 mit gutem Grund: ., LeiO· Abhandlung gewiihrt eillc 
dankenswerte Obersicht liber die bisherige Bcldensnyderliteratur". -
SaniUitsrat Dr. Carl I{orig erzlihlt S. llS- 18 pla.udernd, welchen 
Widerhall die FeiJrllarrevollltion in Waldeck gefund('n h.tt, 
in den SUidten Corbach, Arolsen, Wildungell und Ruch von ,\1 a rburg, 
wo der \ ' erfasser se it Herbst 18J.8 studierte, kann er berichten. Er 
Ilellllt dielandesherrlichcn \"erordllungell , mil welchcll die Hegicrung 
de l' herrschenden Stromung entgegcnkam. - Es folgt S. Ll9- 223: 
Lande s gc sc hichtliche Literatur von Prof. A. Lei6. 
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Z('itschrift fn .. vatC'rliindische Geschichte und AI
t l' r t 11 m skull d e. lIenllHigpgc\)ell VOIl dem Yer{'in fiir Ol'schichte lIud 
Altertulllskuude We s t f a I ens. 7U. Bd. 2 Abtlg. herausg. YOIll Direktor 
de .. Paderborner AbteilulIg Prof. Or. j,innelJorll. Dcsgl. 71. Bd. 
2. Abt. .MOnster 1912 uud H)13, Rcg{'llsbergsche Uuchhandlung. 436 SS. 
2(j5 Ss. - Der 1. Aufsatz VOIl Bd. 70: Dr. Paul Iienke , Die sUilt
disc he rcrfasslIug del' illtercn Stifter lIlld Kloster ill 
dpr Diuzese Paderborll (;tllsgen. Con'ey) ist als ~liinsterer 
Dissertation {lH12, ()7 SS. , cbE'lls0 hier) sehon in Ztschr. 46, 237 kurz 
gewiirdigt worden. - Der 2. Beitrag von Dr. Alb(>rt Stoffers, Das 
lIochstirt Paderborn z. Zeit des sicbenjahrigen Kriegs 
(S. G8 182) (FortsetzlIllg aus Bd. G!J) zerfallt in Kap. 3: Die wirt
schnftl. Lag<' des 1I0chstifts wiihrend desKl'iegs, Kap. 4: P,tderborn 
am SchluB des sicbelljHhr. i(ri(>gs, Kap. 5: Das P"derbornel' BaLailloll , 
und zwolf Anhlinge. - Drr ~t Beitrng: Dr .• \nton Kn:tpe , Die 
wichtigstC'll industriellell Unternehlllullgcll des Pad er· 
borner LiLudes in flirstbischoflicher Zcit. Eiu Beitrag zur 
\\'irtschafts- unel Yerwaltllngsgesch. des ehemal. J-Iochstifts Paderborn 
illl 17. u. 18. Jh. (S. I~ !H6f, eiue 3liillstercr Dissertation (1912, 
170 SS. ) bchandelt in tlrei Il;.luptteilen 1) die Saline Salzkotten und 
dUI) Padcrborncr SulzwC'sen l S. 248). 2, Oergbau und ;\letilllgewin
filing illl !lochstift Paderborn (- S. 326). Die GlashiiUen des Puder
borner T.andes z. Zt. del' bischofl. lIerrschaft j - S. &$7, folgt SchluB 
- 3J2 und 2 Anlagen ). Dem 4. Aufsatz: W. Hie h te r, Prof. am 
Gymn. z. Pnderborn, Beitrage zur Geschicht(> des Pader
horn er VolksschuiwC's('flS illl 19. Jh. S. 317-4~) fo]gt die 
Chl'onik des \'ereins (Abt. Pnderborn) S. 430 lj/i. Bd. 71 bringt 
an 1. St(>lIe die Abhandlung: Hnr. BrebaulIl , Dus Wachszins
r c c h t i III S ii d ] i ch e 11 \\' e s 1 f a I e n b i s z U m I 4. J h. S. L - 59. Ocr 
Anhallg: Die wichti~sten urkufldlichen Ql1ellen liber das Wachszinsigen
rf'cht in Westfalcn IL'rkuudell des 13. bis 16. Jh:s] S. J3- 59 fehJt der 
).liillster('r Dissertation ( W 1~) 42 SS. - A l1ch die 2. Abhundluflg: 
Alois Friedhoff , Die St('llullg des Belleciiktinerklosters 
Grldschaft zur Pfarrseelsorgc S. 00- 128 ist cine ~hinsterer 
Dissertation von 1912, '70 SS. Die von 11. ReismaufI an S. SteBe 
erhobenc Frngc: 1st die Ba rt h 0 I ° III a i k ape 11 e i n Pad e r b 0 r n 
ein klLrolingischer Buut wird von ihm bcjaht, S. 129- 42. 
Die 4. Abhandluug: Dr. Anton Wiegard , Das Schulwesen del' 
Stadt ~larbl1rg in ftirslbischoflicher Zeit (S. 143- 233) be
hundelt die Entwickelung im ~Iittelalter und in neuerer Zeit bis znm 
Anfallg des 19. Jh."s auf (lrund eines weitschichtigcn gedruckten nlld 
archivnlischell :\Iaterials. Es folgen vier 31iszellcn (So 23-1- 55) und 
die Chrollik des \'ereins. 

Ilcssische Bliittcr. In Verbiudllng mit Fl"euuden heraus-
gcgcbcn von Wi J h e I III 11 0 J1 f. 45. Bd. [.t2. ,Jahrg.] NI". 3933- 4034. 
~lclsllllgen, Druck von Wilh. Hopf ~achfolger 1919. In 2 °. 43. Jahrg. 
(4U. Bd.) NI'. 4033 - 8(;' Mclsungell , SelbstverJag des lIeruusgcbcrs. 19L4. 
In 4°. Durch 27 Xummern , Nr.BV33- 44 und Nr.400-1 1018, erstreckt 
sich ein ncner Abdruck dcr lIessischen Reimchronik von Jo
hllnnes Hatz, Pfarrer zu Gudensberg. Xach deriiltcstcn Kas
seler lIandschrift [ Foliohs. Xr. n] veroffcntlicht von Prof. Dr. J. Sal z
m<tnu. Diesel' Druck mag manchem Geschichtsfrculld willkommen sein, 
del' hiedcre niederhessische Pfarrer, del' 1583 scin \\'erk verfaBte, mug 

• 



• 

302 

zu w£litem Kreisen sprcchen. Dem Bediirfnis einer kritischen Ausgabe, 
!lach donen Kuchenbcckcrs und Adrians, wclchen J. It Dictcrich 18l:)8 
ill den }'fitteilungen dos oberhessischcn Geschichtsvcreins VII, 173 go
fordert hutte, entspricht dieser Abdruck naUirlich nicht. S. nimmt 
llbl'igens durchweg die Forschungscrgebnissc Dieterichs an, er Ubersah 
-die Erganzungen, welche W. M. Becker in derselben Zeitschr. IX , 98 
geliefert hatte. Zu def aus 18 Yerszeilen bestehenden "alten Wois
sagung", welche S. <tus dem letzten Blatte seineI' Hs. wo hI worst ab
druckt, ist zu bemerken, daB wenigstens del' eine del' heiden hessischell 
Hcrgc, zwischen denen £lino blutige Schhtcht stattfinden solIte (de fu
tum strage valde crucnta inter Hohenhardurn et EiiJenhardllln, montes 
Hassiae) leicht erkcnnbar ist als del' Eubcnhard hei Colbc irn Krcis 
.l\,larburg. Del' beiden Aufsatze 1) van J.l\fartin-Kassel in Nr.3944 
Bemcl'kllngen ZLL 'l'raberts "Ilistor. literarischell Erin
Ilcrungen" und 2) van Brl'uno] J ["acoiJJ ill Nr. 3949: Ein Bei
trag ZUlU KapiteJ Sylvester Jordan habe icb in Blicherbe
sprechungen (Ztschr. 4J , 899 u. 401) mehrfach zu gedenken gehabt. -
In NI'. 4005-6 gibt Ado J f :M ens i n g cinell A ufsatz seines GroBvatcrs, 
des kurhessischell ObersOeutnant W i I h. 111 ens i n g, De I' he s s i s ch e 
Soldatenaufstand 1806-7, von dessen Darstellullg die Lynckel's 
sehr abweicht, aus del' Zcitschr. ,.Loscheimer" 4. Heft, Kiel 1807 (vg!. 
Strieders GeL-Gesch. xn (1812) S. 550) wieder. - In Nr. 4007: Die 
Kasselaner Jahrhundertfeier. ron einem Kass~laner 
- Riickblicke eines politiseh Unzufriedcncn. - In Nr. 4008: Das 
al the s s i s c he He e I' v ° r 1806 - abgedruckt aus den IIErinllerun
geu ei~lCs alten Soldaten" (n.tLmlich. des Kg!. prclll3. Go.n.-Lell!l~ant l~. 
L. Emll von Webcrn), mltget. In del' AIlgelll. Schwelzer Mllltiirzel
tung, Jahrg. 1859, S. 285 ff. - In NI'. 40LO: Ein Protest - wohl 
vom lIerausgeber gegen liugo Bmnncrs Geschiehte der Residenzstadt 
KasseJ , namentlich wegen seiner Beurteilung del' Haltung des letzten 
KurfOrsten imJnni 18Gli. - JnNr.401O-2l: Kurhessen im Herbst 
1813, abgodJ-. aus: Anton Xiemeyers Casselscher Chronik "om 28. IX. 
bis Zllm 21. Nov. 1813. Cassel 1814. - In Nr. 4050-54: Yerklirzte, 
lltll 2 nachtragliche Anmerkungen vennehrte \viedergabe des Aufsatzos 
van Prof. Dr. Philipp Losch, Del' Uriasbrief des Gra.fen 
v OilS C h a, u m bur g (tus: Hessisehe Chronik 11,2-4, vg!. obon S. 285. 
- In Nr. 4057: rill AnschluB an Loseh' Aufsalz: v. P f i s t e r - S c h w a i g
h u se n, \Vi r v erk all He lIe ss en! - Hossisehe Soldaten im L8. Jh. 
im Kampf gegen Frankreich "versoldet". - In Nr. 407l- 79: Die 
Kurhessen im Befreillngskriege von 1814 - u. iJ. sindLud
wig Grimms "EriulIerungrn ailS meinem Leben" hiiu6g ullgofiihrt. -
10 NI'. 4073 und 74: Prinz Philipp von lfanau - 1.844- 1914 
YIlL, 28, del' jUngste Sohn des letzten Kurflirsten unci del' Fiirstin von 
Bana.u. Endlich ist zu gedenken eines Eingesandts "Von einem del' 
Ultesten Mitarbeiter del' I Lossischell Blli.tter", betitelt: Del' Ho s s i s c h e 
o esc h i ch ts v e re i n UII d die Poli ti k in Nr. 4058 vom 13. VI. 1914 
S . .l94-!.l6. Teh wULldre mich, daB del' Verfassel' sich nicht Ilnterzeich
net Illlt, Ulll so mehr, als er dureh seine Icbhafte Beschwerde Ober eine 
im Jahre 1893 van Dr. Fritz Selig in unsorn "MitteiJungcll" (Jahrg. 
1892 S. 155-59) vcrOffentlichte BesprechulIg oines ailS don llcss. Bl. 
im S.-A. erschienenen Buches von Adolf Schimmelpfcng, J{urHirsll. 
]less. Kabinettsrat a. D. sich <lIs den damals ilngeblieh Vernnrechteten 
mit Namen verriU. WCI' anders a1s del' Besprochene selbst wLirde nach 
21 Juhren damuf zurlickkommen! Er ist !loch i\iibubeitcr del' Hess. 
BI. , seine abgeklirzte Untcrschrift A. Schg. finde ieh in Nr. 4069 vom 
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29. VIII. 1914. lhr entspricht das einleitende Wort des Herausgebers: 
"von beknnnter lieber und verehrter Hand wird L1ns geschrieben". Abel' 
wie war es m6giich, daB der Ved. fn..r die Aufnahllle von Seligs Be
sprechung im Jahre 1893 den Redaktionsausschull ZUI' Verantwortung 
zog? DamaJs wie hellte wurde die Redaktion del' Mitteilungen <lUS

schliel31ich in Kassel bcsorgt, olme Mitwirkuug des Redaktionsausschlls
ses, wie es in § 20 del' Satzung von 1910 (entsprechcnd in § 19 bezw. 
22 del' Satzungen van 1875, ]896 und 19(}2) hei6t. Damit entfallt auch 
del' insbesondere an meinc Adresse gerichtete Angriff betreffs Veroffent
Jichung gewisser Tagel.mchblatter und Erinnerungen (a Is Herausgeber 
del' Albanschen Eriunerungen nennt sieh Woringer [nieht Wohringer, 
wie Vf. sehreibt) in den Mitteilungen von 1906/7 und 1910/11. -- Voll 
i.ibernehme ieh mit den andem Mit.gliedern des Redaktionsaussehusses 
die Vemntwortung fUr die Ablehnung des von Dr. Philipp Loseh an· 
gebotenen Beitrags "Die Abgeordneten der kurhessisehen Standever
si.unmlungen van 1830 bis 1866" in unveranderter Fassung. Eine Liste 
van weit mehr als 500 Abgeordneten anf 52 Oktavseiten mull einen lU

kUlldlichen Charakter trageu und dad nieht dUTch 1.1Ilgriffsartige Be
merknngen, die in diesem Rahmen schlechterdings nicht zu begriinden 
sind, aber leicht als allgemeingiltig angesehen werden konllten, gefarbt 
werden. .Man vergleiche Zll gerechter Benrteilul.lg mit dem Angfiff des 
Vcrfasscrs meine Besprechung van Losch' Buche in Ztschr. 43 (nicht 
33) S. 414! - Weiter: Nicht " der Redaktionsausschu!3 hat es dem Pro
fessor Achelis zugelassen", die Beurteilung def hessischen Renitenz 
durch Frz. Witzel zu billigen (Ztschr. 44,330 f.) , del' Literaturteir stcht 
nicht unter Ceitung des Ausschusses, sondern aJlein nnter meinel' Lei
tllng (vg!. die Rllckseite des Zeitschr.-UmschJags in Bd. 40 ff.). Aber 
bekanntlich ist vor der OffentJicbkeit def jeweilige Beurteiler flir sein 
Urteil allein verantwortlich , Ilicht die Redaktion. Znr WUrdigullg del" 
Anschauungell des t Achelis libel" die Renitenz verweise ich llberdies 
auf seine schone eingehende Anzeige van vier bezUgLichen Schriften in 
Zeitschr. 41,330-35. - Den schi.irfsten Angriff richtet der Vf. auf den 
Aufslltz van WiJh. Busch in Zeitschr. 47, 157 ff. "Kurhessen im Juhre 
1850", der eine Heurteilung von Hopfs gleicbnumigem fiuch in sicl! 
scldie!3t. Es bat sel bstverstii.ndlich dem B.edaktionsa.usschu13, welcher 
den Aufsatz annahm, fern gclegen, die Anschauungell, welche ihm zu 
Grundc liegen, zensurierell zu wall en. Ohne delltliche Stellungnahme 
"gegeniiber den vou Hopf vertretencn konservativen Anschauungen" 
(Worte des Angreifers) wiirc aber Busch· Abhandlung nicht denkbar. 
Sic wiirde - icb gebrauchc wieder Worte des Angreifers, der in an
derem Zusammenhang (S. 194 a) cin beliebiges BeispieJ aufstelIen woJlte, 
"van geradezu totlicher Langweiligkeit seill, wenn man ihr nicht an· 
mcrken dtirfte, ob iht" Vf. diesel' oder jener Anschauung ist" (a. a. O. 
heifit es "evangelischen odeI' katholischen Bekenntnisses"). Dus Ver
dienst llopfs um die Vcrmehrung des .Ma.terials ist van Rusch entschie
den a.nerkannt worden. Wenn B. damus andere Folgerungen gezogen 
hat als H., nnd nun der Angreifer ebenso wie R. van dcr ursprtinglichen 
Vorcingenommenheit des Gegners iiberzeugt ist, so ist dies gewiB nicht 
verwunderlich hei Fragen, die noch so ticf in die Gegellwart hinein
ragen. lm llbrigen empfehle ich In,teresscnten, den Wortlaut und ZlI. 
sammenhang von Busch· .A.uBerungen dem Angriff gegelliiberzustellell
- Wenn ieh ani die sachliche Henrteilung hier in keinem FaUe ein
gehe, so wird naWrlich nienll.1Jld daraus den SchluU ziehen dlirfen, daB 
ich in illr mit dem Urhcber der verschiedenen Angriffe iibereinstimmc. 

Marburg. K. Wench. 
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I(l einc Schl' if'ten lIIul Anf'siilze, aucl, 'I'e il slii ck,' 
gl'iHicl'cl' WCl'ke. 

Der 84. Jahrgallg 191i der Jnhre s berichte der Ge
s chichtswis s cn s chaft bringt 11 , 166 '001 mit ..J2!J Titeln die 
Literaturiibersicht VOIl W. Ye l ke fi.ir )Iittelrhein lIud Ilessen. 
fill folgellden 35. Jl.lhrg. W12 , crschiencll im lIerbst 19l4, rchlt dies('r 
Abschnitt, hoffentlich nur vorlibcrgehend. 

Das lIanuwortcrbuch .. Die Religion in Geschichte IInd 
Gegenwart" , TUbing-cn, ~lohl' (vg!. Zeitsthr. 4:) , 3li8) hat <Inch ill 
den lOt3 erschirllE'IH'1l hC'iden SchlllBbi.indell so manchell fijr IIns be
mcrkcnswertcn Aufslltz geurllcht. leh helle' hcrvor H ' , Sp. 40 4H: 
:'11 :L i n z . B i s t U III U n d Er z b i s t U III V 0 H F r i t z \' i g ell er: 1\', un 
his 42: MariJurg, Uni\'CI" s itilt von Wailer Baner: 1\', 14D3 !);): 
Philipp von liessen von Waiter ]\ijhll'r: Y, W78- 9: Augu s t 
rilmar von Anonj'lIltls: Y, 1825- 27 Waldeck , Fiirstentulll von 
A ugu s t Koch . 

Deut s che (je s chichtsblatter. ;\Ionatsschrift Hir Erfor· 
schllng deutscher Yl~rgang(>llheit auI I:llldesgC'sehiehtlicher Grundlagp 
(so lautet, statt: fiir Forderung dN landesgeschichtlichen Forschung, seit 
Bd. XI\' (1913) der Titell herau s g. von Dr. Armin 1'ille , Archiv. 
direktor in Weimur. Gotlw, !'erthes. Irn ,\lIschlu6 an Zeitschr . .an, 22-1 
hebc iell hervor 1) XIII. BOB (i: Mittcilung liuC'r das Stadtarchiv 
in A I sf cl £I , insbl'sonJere Ober die Hegesten K. Ebcls und E. Beckers 
\'g!. obeli S. :274. 2 ) :\lr, SS- 8!): jlitteilung iibH die Ord· 
nung und rerzeichnung del" .cvangeli s chen Pfarrarchive de s 
Gro6herzogtuIll s lIC' ss en (FortsetzlIng von Bd. XI , 2-4 vg!. Zeitschr. 
4J , 34G). - 13) XX, 310 18: T [illeJ, jlitteiiung liber inventare 
der evungeJi s chen Pfarrarchi\'e im Gr06herzogtum Iles s en 
h<'fall s g. \'on Fritz lIerrmann L Bd. 1. IUlIfte Wl3 vg!. ohelI 
S. 281. - 4 ) Xlr, 130 l5: Hobert F . Arnold (Wien ), Territoriale 
Biographic , ein bibliographischer \'('rslldl. S. lSO- G: heide 
.IIessen, aber !loch ohne Erwiihnung VOII II crm. Haupt"s lIessischcn 
Biographicn \'g!. Ztschr. 47, 418 und obeli 2StJ. - 5) XI\" 2-2!)-·ltl: 
Trill . Schelenz , Wohlfahrt s bestrebun~en in llessen "om X\' I. 
bis xnn. Jh. vg!. die Sonderbesprechung \\' a. 80hms in Ztschr. 47 , 1St. 

Bd. xr schlie6t mit dem Doppelheft .August· September 1914 . Der 
W. Bd. beginnt mit dcm Januarheft Wlo. 

l\.orrespondellzblatt de s Ge s amt\'ereins der deut· 
se hen G es ch i c h t s · U 11 d A 1 le dum sve re i n e. lIerau!'gegeben 
von dem \' erwaltungs.Ausschusse des Gesamtvereins in Berlin. 61. Jahrg. 
(1913), 6'. Jahrg. (WIJI. Berlin, E. S. Mittlcr IJ. Sohn. - Dcr 6 I. 
J a h r g a n g hietct hcsonders viel fUr lIllS bemcrkenswertcs: 1.) Sp. 87 
bis U2: Dr. Ka.rl Woelcke, Spuren vorromischer Besied· 
lung in und um Nid:.\·lIcddcrnheim. 2 ) Sp. JOG- I I.: Dr. 
Walther Bremer . Gie6en , Ebcrstadt , cin s teinzeitliches 
Do r f de r X 0 rd wet le r It u , vgl . iiber diesbezOgliche Aufsiitzc n.·s ill 
den jiitteiiungen des Oherhess. Gesch.· rcr. 20 ulld 21 obcn S.275 und 
untCIl cine Sonderbcsprcchung. -- 3l Sp. 211 - :21: H. F.j( ace 0 , 
Wclchen \\'ert hietet das konigiiche Staatsarchiv zu 
Wetzlltr filr die deut s che Geneitlogie : - gr06e Fnlle der 
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Archindien, iwqucmc Hcpertoricn. - 4) Sp. 273- !)5: Archivr. Dr. 
Be se h 0 r n e r - Dresden, For t s c h r i t t e de r Fill r n :t III e 11 for -
se h Q. n g v 0 11 1909 - 19 12 - Literaturlibel'sicht in alphabetischer 
Folge der Y crfassernamen. "- 5) Sp. 336- 39: G c. \V 0 I f f , N e u e Er
gebnisse del' neolithisehen For s chuog in derUmgebung 
Frankfurts. - 6) Sp. 345- 52: Dr. lWilh.] Lange, Laar , die 
Bllrg des JLcrzogs Ebcrhard von Franken. 1.. will die VOII 

I\i.lllig DUo J. im Jahrc 038 genommene BUl'g Lllrun fWidekind 11, 11, 
AlIsgabe K. A. Kchl's (Hannover 19(4) S. (i4 und GGJ cntgegcll !loch 
verschicdenen anderen Allnahmcn, die sic nach Westfalen verlegcn; mit 
del' karoiingischen Wallburg nordlich von Zierenberg, der sogell. "Burg 
auf de .. Laarwand'; zusammenbringen, was ieh v'orHiufig annehmen 
Illochte. - Der 112. J a h r g a n g ( l914) IJrillgt 1) Sp. 338- 43: Pro f. 
Kttrl Schuchhardts Jahresbericht liher die wichtigeren 
wissenschaft1ichen Unternehmungen im nordwestdeut
s c hen \~ e r ban d , Sp. 389: Befestigungen und SiedJuugen in Hessell. 
- 2) Sp. 401- 2'2: Ed. Anthes , Romisch-Germanischc For
s e h tI n gen. Nene Literntur - 31 Bcspreehung~n (vorher zuletzt im 
Jahrg. GO, 249 G3). 

Nur bibliographiseh , weil der sonstige Berlchterstatter im Felde 
s teht, verzeichne ieh fiinr ins Gebiet der hessisehen Landeskunde fallende 
ncue g{'ologische bezw. mineralogis c heEinzelsehriften , 
von drnen vier Marburger Dissertationen sind: 1) W i I h. Die ne III ann , 
nas ob e rhes s i s che Bunt s andsteingebiet ("da-s Gebiet bildet 
einen Teil des oberhess . Berglandcs, das si ch zwischell Eder, Schwalm 
tlnd der mittlcren Lahn ausbreitet".) Die Marburger Disserbltion W14, 
58 S. gr. 8 ° ist nul' ein Teildrllck. \'ollstandig erschien die Abhalldlung 
im Jahrbuch der konigl. preuB. Geologischen Landesaostalt fUr 19lB 
S. 317- 404 Ill. 5 Abb. auf 3 TaL u. 1 farb. Karte. Berlin, Vertriebsstelle der 
kOlligl. g{'olog. T~andesallstalt U)14. S.-A.: 4 At. - 2) Bruno Dietrieh, 
Die Hhon. Eine Morphologic des Gebiq;cs. Breslauerllahili~ 
tationssehrift 191.,1 (Breslau , GraB, Barth u. Co.) GS S. Ill. 10 Abh. u. 
1 Tfl. - 3) Karl Ap e l , Die Basalte des Heinhardswalcle s 
IIn d se i n e rUm g e bun g. :JIarb. Diss. 1914. S.~A. aus dem "Nouen 
Jahrbueh hiI' )lillcralogic lIsw. M Bei1.-Bd. 38. S.525- S6 mit 1 Karte. 
Stuttg.1914. - 4) JLitllS Pfisterer, Die llasaIte def slidwest
lichen Ausliiufer des Yogelsberges reehts def Mainlinie. 
~l<nb. Diss. 1914. 50 S. m.it 1 Karte . S.-A. <lUS dem "Nellen Jahrbuch 
flir ltli neralogie usw." Beil.·IM. 40 Stuttg. 1915. - 5) Willy Sticr , 
Petrographisehe Heschreibung der Basalte der Gegeu cl 
von Wetzlar und Weilburg. Marb.Diss. 1914. 33S.mitlKarte. 

Carl ' HeGler, Rektor , Heim,Ltkunde del' Provillz J[es s en
Na ss au. 4. vermehrte Autlage. l\1it 72 Abbildungen. Marbllrg, EJwert, 
1913. 9() S. GO ~. Das lIeft mit seinen reiehhaltigen Angaben und 
seinem hlibschen Bilderschmuck hat si eh offenbar bcim Ullterricht be
wiihrt. FUr eine neue Aufiage mochte ieh dCIn Yerfasser dringend cine 
schane Durchsicht des geschiehtJichcn Stoffes €,Illpfehlen. Es sind darin 
so manehe alte lrrti1mcr, die al s solche zweifellos erkannt sind, bewahrt. 
Eifle Fehlcrliste aueh nur fiir S. D2 H. 93 hier ILnfzllstellen , wlirde viel 
zu \·jel RamJl fordern , beispielsweise sind anch die geschiehtliehen An
g-abell libel' ~Iarburg (S. GL), FuJda. (S. 64- JJli), Frankfurt (S.75) vicler 
\'prbesserullgen bediirftig. Gegenliber del' viel zu hestimmten ErziihlulIg 

Zeitstll l·. Bd . .It!. ~ 
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aul S. 68 von dcm ,(,reITen bci Hiebclsdorf im Jail!"£> IG40 uach Ziegen
haillcr Oberlicferung, verweisc iell allf Zcitschr. 42, 175. 

Alfred Itiilll , Privatdozcnt [del' Geographic an del' Uni\'. ~ l ar. 
burg, jetzt Professor am Instittlt Hi!" Mccreskul1de in llcrlinJ, Gc lii. 1I d ('
S t 11 cl i end e s g cog rap his c hen Se III i n a r sin M a r b 11 r g. Eiu 
Beitrag zur geographischcn HochschuiI>il.dagogik [mit H Kartcll)' Sond!' .. -
abdruck aus dem Geographischcn Anzeiger, BHltter fUr den geogr. Untof
richt hcrausgegcb. von Dr. Jierm. lIaltck und Dir. Prof. IInr. Fischer. 
13. Jahrg .. WI2, lIeft L- B, Ooth:l , J. Perthes. Text: 10 Seiten Lex.-8 v, 
- Einen W unsch, denT h cob a I d F i s c her , der langjahrige Profes!:lor 
def Geographic an def Marburger Hochschule (v('rgl. Zeitschr. 4(;, 255) 
kurz vor seillem 'fode geiiuBert hatte, H. Illoge den \'ortrag, den Fischer 
ZlI Beginll jedes Sommersemesters auf der IWhe lies SchloBber~s iiber 
die nilhere Umgebung und die geographischc Lage Marburgs fUr sC'in{' 
Studenten gehaltcn hatte, aul Grund hinterlassener Notizen Hir den 
Druck gestalten , konnte H. nicht buchstllblich e('flillen, da diese Notizell 
aus frUherer Zeit gar nicht mehr dem entsprachen , was Fischer in den 
letzten Jahren vorgeWhrt hatte. So suchte H. UII S iebelldiger EriullC'rLIng 
al s drcimnliger lIorer jenes rortrags eine Darstellung im Geiste Fischers 
zu gestalten, die iluch als ein Beispiel fiir die Belmndlung der lIeimat· 
kunde erwilnscht sein moge - augesichts vieler diesbezliglichen Er· 
urtcrungen. Er :ubeitete eigenes hillein und teilte allch kleille Studien, 
teils Ulltersuchullgcn, teil s Kartenskizzen von Mitgliedern des Marburgcr 
geographischeo Seminars mit. Die gebotenc geographische, geo logische, 
orographische Erorterung ist iiberaus ann·gend: Hir die Besiedelullgs· 
geschichte, fiir die wechselnde Bedeutllng 1t1ancher Orte (Amoneburgs . 
Marburgs), Hir die riiumliche Entwichllll1g des hessischen TerritoriulUs 
ergebel1 si ch interessante Gesichtspunkte. Eine Karte .,Geologische Ober. 
sicht der Umgcbung von ~Iarburg' · auf Grund von Angaben des Prof. 
E. Kayser "on Stud. phi!. Ernst \":ttter gezeichnct und cine andere " Das 
Lahllbett bei Argenstein und Both·· gezeichnct von Dr. Otto Maull 
diCiwn diesen Ausfiihrungen zur ErHiuterulIg. - S. 7- 10 folgt dilS 
Kapitel " Die Entwickc>lung des Stadtbildes von Marburg·· von Stud. 
phi!. Julius Puulsen , mit einer von ihm gezeichneten Kartc, welchc Jurch 
verschiedene Filrbllng und Schraffierung die Entwickelung l\Iarburgs in 
vier Perioden des Mittelaltcrs nnd irn 19. Jh. andentet. Der Verfasser 
hat WyB' Urkundcnbuch fleiBig benutzt und verdi(,llt ullsern Dunk, W(>1l1l 

er uuch nicht glcichmti6ig auf der jlOhc hi storischer Forschullg sh'ht. 
Die ganze 8pende Hlihls winl hoffentlich . ob\\'ohl an entlegencr Stclle 
gedruckt, Yielen }\nrcgungcn gewtihreu. 

H. Yi.i lkcr (Beltershausen b. )Iarburg), D (' rE b s d 0 r fe r G r U JI d 
jJll Krei s e M:trburg. ?!lit!3 Abb. )lnrburg, Elwcrt, 19l3. 80 Ss. 
- Lchrer Yolkcr gibt eine aus offenbar sehr weitschichtigcr Lektiirc , 
die sich nicht auf die im Eingang des Buchs genallnte Litcrutur beschrllukt 
hat, geschopfte JleinHltkuude. Er hat sic in 27 ctwns bunt durchein. 
ander gewiirfelte Kapitel gegliedert, dadurch wird znsammengch1)riges 
hisweilen getrennt und \\,iederholungen stcllen s ich ein. \\'cnll \". tluf 
S. 2l "om Konigshof Ebsdorf sprach, so hUttc er dort des ,4ufenthaltrs 
Ileinrichs Ill. im J. 1054, lIeinrichs Ir. mit seiner Mutter im J. 1057, 
!Hit Gattin Berta im J . lOGU, zweimal auf dem Wege \'on Mainz Iweit 
Qucdlinburg, einmal vom ~littelrheill nach Thliringcn, gedenken mlisscn , 
IInd so diese Rciscaufenthllltc , die er erst S. 78 in dem Kapitel "P(,r· 
SOI1('I1" erwilhnt, fUr die Wiirdigung des Ebsdorfer Kunigshofes Ilutzhtlr 
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machell konnen im Allschlull an die ()urllf'1l unci Litcrutur, die ich <la. 
fill' ill dell} von r. zweifellos hCllutztcn Aufsatz (Ztschr. 40, 148) an· 
gegebe>/l haUe. Anf diesen Spuren hiittc \', an ch gcfunden , daB Ebs
dorf in der UrkUlldc Hcinrichs lIl. vom 1-1. April 1054, die illl Original 
illl ~liillchener Reichsarrhiv liegt, Ebilezdorf genannt wird. r. sagt~. 5: 
"Ehsdorf hieB am Anfang des 9 Jh:s Ewilizdorf'\ er meint dalllit 
sirher das Hreviarilllll S. Lulli (Ausgabe Landau's in Ztschr. to, l8~}), 
ohne ZII bcachtcn, daB tillS diese QueUe in einer Abschrift aus der 
Jlitte des 12. Jh:s erhalten ist, die ihre Yodage keillcswegs unbcdillgt 
treu wiedergcgcben hat (vg!. E. Schrodcr in l\litteilungen des instituts 
f. ostcrreich. Gcsch. 20 (l89H) S. 375). Er hatlo auch die von \V. Ar. 
nold , Ansiedlungen Ilnd W;.tndenwgen S. Rn angeflihrten Nalllcnsfont'lcn 
erwlihnen miissen. Ich wiirde kaulIl solehe Anforderungen stellen , wenn 
nieht der uesondpre FlciB r:s clazu aufforderte. Bisweilen hllufen sich 
die Drnckfchlcr, so S. GO: von J\T a renberg, und 17~J statt 14B!J, im 
ganzen ab er mull man dem Schriftchen alle moglichc Ycrbreitung 
wiinschen. 

W. KilIlIlcr, Geschichte dpr Laude um den 'Meillner, 
del' Gr<lf~chaft Bilstein [Gf'rmaramark, seit 1300 Ccnt (odcr Amt) HilstciuJ 
uud ihrer Dynasten samt einer Zusamtllcnstellung der grlLHichen (spiiter 
hessischen) \'asallen eine qllellenmllllige Darstellung fUr die Freunde 
IInll Touristen der Gegend. ri , 80 S. Anhang fUr historisch·literarisch 
Interessierte: Eine Auseinandersetzung mit del' literarischen Fiihrnng im 
hess. Geschichtsvereine. 21 S. Allendorf a. d. \Verra , Fischers I\unst· 
Rnstalt und Drnckerei o. J. [UHa] 1 . It. - Es llIull geniigen mit del' 
Titelangabe auf das Erscheinen diesel' Schrift hinzlIweisen, da der Yer· 
fasser durch die bisher gegebC'nen Beurt('illlngell seiner Leistllngen sich 
wie auch jetzt nur zu immrr nencn Slreitschriften hat bewegen lassen, 
die ehenso viele nelle B1o/3stellungen seiner Hefllhigllng zu wissenschaft· 
licher Arbcit waren lInd sind. Wer liber die letztere si ch lloch zu IInter· 
richten wUnscht, moge Zeitschrift 44, 310- 13 und 46, 257- 67 eillsehell, 
was jth, IInd Zeitschrift 46, 2"2B- 32, was Archivar Dr. Johanues Scl1ultze 
Ober K. geschrieben hat. 

])r. Robert Scherwutzky, Geschichte der lIerrschaft 
Plesse. In: Zeitschrift des historischen Yereins fUr Niedersachsen, 
78. Jahrg. (1913) Heft 3, S. 2<J9- 342, mit einer Stammtafel. AlIch 
= Gottinger philos. Dissertation Ja13. lIanno\,er, E. Geibel, 44 SS. 

])ersellJc, Die Herrschaft Plesse = Stlldien. und \'or· 
arbeiten ZUIll historischen Atlas Xiedersachsens. L Heft (\'eroffeut. 
lichungen der histor. Kommission f. d. Provillz Hannover, das GraB· 
herzogt. Oldenburg, das Herzogt. Braunschweig, das Fiirstent. Schaulll. 
burg.Lippe lI. die freie Hansestadt Bremen), Lex. 8°. Gottingen, Yan· 
denhoek & Ruprecht. XYr, GO S. m. 1 farb. Karte. 1914. G ~ft. -
H. B. Wenck iiberschreibt ~ 58 des 2. Bandes seiner hessischen Landes· 
geschichte, den vierten ~ des 2. Kapitels "Grafen und Hen'en im sach. 
sischen lIessen Hnd im Leingau", der die Seiten 7!l5-877 Hillt: .. Die 
ILerrschaft Plesse kommt Ilach dem 'rode I[ermanus It von Winzenburg 
rim 12. Jh.] an ein Dynastengeschlecht, das den Xamen davon allllilllmt 
lIud sic ZIlletzt durch Lehcnauftra..g [1447J an Hessen vererbt [157 t]. 
llistorische ~achricht davon'·. Oamit ist atlsgesprochen, in wiefern hier 
Sch."s ..... rbeiten zur Anzeige kommen muBtell. Sic betreffen eine del' 
bedelltendstell Lehnsherrschaften Hessens. Daneben begrfiBen wir es lIlit 
I"rf'ude , daB hier ZUIll ersten j1al eine "\rheit Zllr F'orderung des histo* 

20 · 

• 



, 

308 

riscllcn Atlas Hir Niedcrsachscn, der If)(1.) ill Aussicht gestclll wurde 
(vgl. Zcitschr. 44, 351. Ober Brandi's Arbeitsplan), vorgelegt wird. Dcr 
Vorsitzende des Ausschusses liir den Atlas Prof. Henn. Wagner S<lgt ill 
einem Geleitwort, daB unser IIcft "dus l\laterial fOr den Gl'enzvl'riauf 
eines kleincn Gebietes yom 16. bis Will W, Jh. muglichst erschiipfcnd 
voriegell soli", (FUr den erslen Hauptteil des Atlas waren .,die Territoriell 
und ihre rerwaltungsbezirke, zuni.lchst im 18. und H), Jh." in Au!>sicht 
genommen.) Flir U11S stcht das historisch·poiitische Intl'rcsse del' Ar
beitcn Sch:s irn Yordcrgruild, UIll so mehr als die verwaltullgsgeschicht
lichen TeiJe nicht libel' das Aussterben del' Herrcn von Plesse irn Jahn' 
1571 und den Aufal! der Herrschaft an Hesscll hinausreichell, wiihrPIHJ 
del' Streit um die Grenze gegen Braullsehweig dalllals erst reeht eill
setzte. Seh. hat die Sta:ttsarehive zu Hallllo\'er und l\\al'burg bC'nutzt 
und mit den beiden Arbeiten sieh anfs beste ill die Wissenschaft eiu
gefuhrt. Die Einleitung der Dissertation ,.Die Grundhel'rschaft Plcsse" 
tlIit den Unterabteilungen ,.Die grundherrlichen Rechte lO und ,.Die Herr
sehaftsverwaltung" erscheint in anderer erweiterter Form in § 4: 11. 5 
del' groBen Schrift, ieh darf hier daruber, wie libel' die Geschichte df's 
plessischen llesitzes und libel' die Frage seineI' Grenzeu (§ 1 t1. 2 der
selbell) hinweggehen. \viC' die lIerren von Plesse, welehe im 15. Jh. 
ihre Herrschaft als freies Eigcll besaBen, in den Besitz del' Herrsehaft 
gclangten, w[hrelld im 11. u. 12. Jh. die Burg Plesse den Bischofen VOII 

Paderborn gehorte , diese schwierigc Frage kann del' Vf. nul' dureh cine 
(von H. B. Wenck abweichende) Vermutung lOsen, er nimmt gewaltsamc 
Aneignung nuch dem Sturze Heinrichs des Lowen an. Scholl 12!18 
snehen die Herren VOII Plessc bei dcm ferner gelegellen Hessell Anlehllung 
gegen das nahe gefahrliehe Brallllschweig. Bei zunehmender Bedrohung 
machen sie sich daun 1447 durch Auflassung der Herrschaft Plesse all 
Hcssell zu Lehnsleuten des hessisehen Landgrafen, der sie in ihrer 
Gehlnot unterstiitzt. Sie gehoren von jetzt ab zur hessischen Landsehaft 
IInd halten daran fest gegen alle gegenteiligen Yersuche Braunsehweigs. 
Oas wird insbesoudere wichtig fur ihre Stellung zur Reformation, die 
in den Jahren 1536/37 in die Herrschaft eingefiihrt wird. Seh. kOllllte 
ZlIlIl ersten Mal eine bezi.igliche Anfrage Dietrichs des Alterell ,'on I'Jessc 
an Luther und desscn Antwort "om 19. Januar L537 mitteilen , daw eine 
Einladnng des Ktilner Erzbisehofs Hennann VOIl \\'ied vom 6. l\liirz 15 W 
zu einer Besprechullg in Nordhausen wegen vorzllllC'hmender ChristJichC'r 
Hefonnatioll. Antler del' schonen Karte im MaBstab 1: 5000J, welellP 
del' groBen Schrift bcigegeben ist, sei noeh das ungemein sorgfiiltige 
Register der~elbell auf 16 Spaltcn hervorgehoben. 

'fheo(lor D irt, Ma, rburg ,LIl der Lahn. S.-A. :lUS Wcster
manns Monatsheften , Juni 1913, S.537- 52, anch als Sondcrheft, 16 S. 
l\larburg, Elwert. 60 ... J. - Ein i.iberaus reizvollcr Lobspruch auf Mar
bur-g, in Briefform gckleidet, eine Sehilderung, hervorgegangen ailS lang
jahriger liebevoJler Yertnwtheit mit der nati.irlichen Herrliehkeit dC'J" 
hessischen Musenstadt uud mit ihrer reicllC'n Gesehiehte, angeregt £lurch 
die 'l'agung dt"r PhiloJogenversammlullg im Herbst L913 lInd allsgeprii.gt 
in del' schmuck\'ollen, lebendige Ans('lt;wung vennittelnden, an iiber
raschenden l'rcffern reichen Sprache des .Marbllrger Professor eloqul'utiae! 
Ihr mochte ieh <luch durch dieseu Literatnrbericht oin hlcibcntiC's Oe
diichtnis sichcrn. 20 Abbildungcn , welche die ElwertschC' Buchlwndlllng
dcm Verleger del" Westermannschen ~Ionatshefte zur \'crfiigung stelltp, 
,·erstarken die Wirkung des Wortes. . 
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Nr. 3651 df'r T,ripzigcr " llIustriertrll Zeitung" ,'om W, Juni 1913 
(Yerlag v. J. J. Weber, Leipzig, Reudnitzcrstr. 1- 7) enthUIt S.161S-HJ 
eillrll Aufsalz des Bezirkskonservators von Nassau Prof. Fl'rd. Luth. 
IllPr: Burgen und Schlosscr an del' Lahn, welcher in all
ziei1cnder Darstf'llung nacheinandef von der Marburg, den Burgcn Runkel , 
Schadcck, Dicz, Hohlenfels, Schwalbach, lIohcnstcin, Lange-nau unci del' 
Martinshnrg bei Ohcrlahnstcin berichtet. Die gcschichtlichen Angaben 
si nd nicht alle einwulldfrei, z. B. sti mmt cs schlecht ZUlU UiIde del' 
heiligcn Elisabeth, daB sic vier Jahre auf Schlo6 Marburg gelebt habe, 
das s ic \'ielleicht iibcrhuupt nil' betretcn JHlt. Sehr schon ist del' Bilder
schlllllck des Aufsatzcs - noun Zeichnunge!l und die buntfarbene 
\\,iedergabe eines Gelllti.ldes del' Burg Runkel (S.1597). Wir verdanken 
1111es dem Berliner Malf'r lIan s RlIdolf Schulze, del' auch ein 
l\Jappenwerk: Burgen und Schloss('r des Hhein~, Lahl\~ und Moseltals 
(12 Stl'inzeichllllllgcn, 7 S. Text. Berlin, Deutscher Verlag' 1913. 45 At) 
gesdwffen hilt. 

I) 1~:lUl IIcidelha('h, KlLsscl lInd WilhclmshoJle. KasseJ,Vietor, 
19t3. H)3 (2.,18) SS. mit Stadtplan. Heforlll-Fiihrer mit Rundgang~ 
skizzcn. B0:J. . 

2) Ferdinand Hreher, Fricdbcrg in del' Wettcrau einst Hurl 
jetzt. I(Jeiner Fiihrc'r <lurch die 700jahrige Geschichte Ilnd die 
~('hcllswiirdigkeiten derStadt. l\1it znhlr. Abbgn., e. groUen neuzeitl. 
(rnrb.) Plnn v. Friedbcrg-Flluerbach u. e. geschichtl. Plan v. Burg u. 
Stadt Frieduerg. 0\', 66 S.) Friedberg, Bindernagel (19t3). 90 :J. 

a)' IlIeillr. Uohdel, 11 0 f g e ism tl r, Illu striertcr Fiihrer durch Stadt 
und Umgegend. Hem. v. \'erkehrsvercin. Hofgeismar, BachsUidt. 
57 (72) SS. mit e. Kalte der Umgegend von llofgeismar. [l913.] 35 ... J. 

4) .Filhrer durch FflLllkenberg und Umgebung. Jl erausge
geben ,'om Verkehrsverein. 18 (47) SS. Frankenberg, Kahm [1919]. 

Es ist Jehrreich, wie die l.lllniihernd glciche AuIgabe in ganz ver
schiedenwertiger Weisc gel6st ist, am unbcfriedigelldsten da , wo die 
pers6nJiche VerantwortJichkeit nicht zum Ausdruck kommt: in Nr. 4, 
am hesten dem Zweck entsprechend, wo ein durch seine litera.rische 
'rli.tigkeit in vielfllltigen Bezichungen lebender kundiger Schriftsteller 
Gegcnwart und Vergangenheit einer werdenden Gr06stadt mit einem 
Stabe von s ieben Mitarbeitern uuter verschiedcnsten Gesichtspunkten 
behandelt: in N r. L. NaWrlich kommen Geschichte und Landeskunde 
Ilicht llur in den Kupiteln (II) "Kassel und seine Bedeutung" und (VU) 
Hessen~nLand und Leute"· zur Geltung, ullch bei den RlUldgangen durch 
Kassel, wo Heidelbach allein Flihrer ist, treten die geschichtlichen Be
merkungen erwiinscht und zuverliissig, durch kleinen Druck gesondert, 
liberal! uuf. Ein reiches Bildermaterial kommt hinzu. - In NI'. 2 tiber
wiegt, wie schon der 'I'iteJ besagt, das Geschichtliche. Dreher befriedigt 
neben del' Fnhrung durch die Sehenswlirdigkeiten del' Stadt als del' 
berufene Manu das Bedlirfnis nacll einer kuappen llnd doch gut lesbarell 
Zusammenfassung del' Geschichte del' alten Heichsstadt Friedberg, auch 
durch den geschichtlichcn Plan, uud er verweist diejenigen , wclche tiefcr 
einzlldringen wiinschen, auf die reiche Sonderliteratur zur Geschichte 
Friedbergs. - Ober Hofgeismar bericbtet in NI'. 3 del' anch sonst als 
ortsgeschichtlicher Forscher bekannte Kantor Hnr. Hohde. S. 18- 30 
ist, offenbar auf Grllnd guter l~iteraturkenutni s, die malllligfaltig in~ 
teressante Geschichte del' Stadt behandelt, weiterhin fchlen auch bei 
del' F'iihrung durch die Umgebung, del' eine vortreffJiche Karte gewidmet 
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ist , die gcschichtlichcll AngalJcn kciuf'sw('gs. Was in Xr. 4 auf knapp 
,j VOIl 16 Scitcn Text "Grschichtlichcs- gchoteu win], crinncrt stark nn 
(;c. Landau's BcschrciiJung des Kut'flirsLontulll!:l !lessen r18!2j S. BfJ7 ff . 
.I\ lall hatto abal' doch dum Frankcnucrgcr Gcschichtsschreiber Wigand 
Gcrstenbcrg seincll rechten Namen gebel1 sollon statt ihll noch Gerstell ~ 
burger zu nelloon und h1itte das gauze BUeh]pin leicht auf nine <lndcrc 
JWhe bringen kOllnen , vg!. ZeitsclH. 43 , 38!J f. lInd 4U, 240. 

Ernst " ' ('111.('1, SchloB Fiirstenstein. In: Del' Burgwart , 
Z,citung fOr Wehrb.LU, Wohnbau und StadteLHUI. Organ der rereinigung 
zur Erhaltung del' deutschen Bllrgen . Hemusgeber: Prof. Bodo Ebhardl. 
XI II. Jahrg. Nr. 3 (So 95- 101). Dcr Aufsatz sei erwahnt wc~en d(>r 
Plane und Abbildungen - im ganzen G van del' Wermburg F. , die 
er bietet. \Varum aber Hihrt W. nicht den Aufsatz Go. Landau's, 
Fiirstenstcin fHcss. Hitterblll'gcn If (1833) 8. 13- 20) und don von Landau 
uenutztcn libel' die Familie Diedo z. F. ill '/usti"s hessischcn Dpnk
wlirdigkeiten ]1 , 240- 54 ausdrucklich an , da er sich doch , ohne Landau 
irgend Zll erw~i.hnen , an ihn sachlich und wortlich ilnlehnt? S.!)7 hat 
er den ~iltesten Lehn b I' i c f der Diede "OIl 1458 (Lundnu S. ID) in das 
illtl'ste Lchn b u (' h del' Diede von 1<158 verballhornt. 

Paul Weber, Prof. Dr., Jena , Eine Wa'ndcrung dllrch die 
Gcschichte Schmalkaldons an der Hand des Stadtplan s. 
\"ortrag - zum Jubelfestc des Hennebergischen Vereins flir Geschichte 
unci Landeskunde ill.! Schma lkalden am 12. Aug. J!)!3. Mit einer Pla n
skizze der Altstadt. In: Thiiringer Huusfreund, Schmalkalder Anzeiger 
fljr Stadt llnd I,and. 36. Jahrg. NI'. 197 , v. 23. Aug. UHa. 1n knapper 
ZllSllmmenfassung seineI' im 5. Band del" H<tII- lUld Kunstde-ukmiUer im 
Hegbez. !{assel niedergelegtcn Forschungscrgebnisse gewllhrt W. Einulirk 
in die Anlage vier voneinunder getrennt ers tehender SiedJungefl , deren 
\"erschmelzung zu einer Stadt sich nicht zcitlich festlegen IiiBt. Aber 
Gcwiihrsmann dafiir, daB Landgraf Ludwig J\'. 1227 de civitate SlHt 

Smalkalden uach dem heiligen Landc uuszog, ist inletzter Linie Ludwigs 
Kllplan Bertold iu seinen nur in Ableituugen erhaltenen Gesta Ludovici 
(vgL Holder-Egger ill :-\('uem Archi\' XX, GHQ), nl so ein viel bossercr 
Zeuge als der auch in Webers Buch angerllfene <Lngebliche "Chronist 
Eckard" - del' Lcibllizscilliler, welcher eine Eisenacher Chrouik des 
15. Jh:s herausgegeben hat. - Uber Webers \~ortrag auf del' Jahres
versammlullg des hessischell Geschichtsvercins am 9. Aug. 1912 "Dit, 
kuustgeschichtlichC'1l Denkmaler im Kreise Herrschaft Schmulkalden" 
ist a.usfilhrlicher als in unscrn "Mitteilungen" .Jahrg. 1912 ' L3 S. 2 , be
richtet im Thiiringer Halls freund (s . oben ) v. 13. Aug. 1912, S. 2- H, 
vg!. Ruch: Die KlIlIst unserer Heimat rll , 12l- 27 (oben S. 287). 

Mat·buTg. K. lVenck. 

Sanitatsrat Dr. Knrl .Rorig i 11 W i 1 dun g e n hat in den J ahren 
1909 bis 1914 nachfolgende Scluiftchen hcrausgegebeu: 1) W j I d ungen 
in friihorer hcit (678. ), 2) Gcschichtlichcs aLlBWildllngen 
IIl1d Umgegend (45 S.), 3) Aus del' La,ndscitaft, del' spii.Lcl'{,ll 
Grafschaft Waldeck und Umgegend (33 S .), 4) Aus meiner 
\';tterstlldt \\Tildungen (64 S. ), 5) Wildungcn seit nahczll 
t'LlIsend Jahren (GJ- S.), 6 ) Wie ent s tand die Grafschaft 
Wal d ec k? (28 S.), 7) A us W jJ d u ngc II 1I nd U III gegend L (46 H.), 
8 ) Aus Wildullgen und Umgegcnd 11. (40 S.) und 9) I\a.talog 
del' stiidli s chcn i{C'gi s tratur \'0111 Herb s t 1885 ( L6 S.,. Del' UIlI 
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s('ine '"uterstadt und die VOII ihm wieder entdC'ckte Konigsqu{'lIe vcrdientC', 
87 iUhrige \'crf<lssC'r bchandC'lt hie .. mit berechtigtclll II cimatstolz allc 
mog li('hen Fragcn aus del' Gcsc hichte Wa ldccks UIHJ Wi ldungens, Ober 
die ('r ailS del' bckanntcn Literatur, aber .wch aus stlidti~chcn und 
kirchliehcn Archivaiiell sowie eigencll Erlel)llisscll und Beobachtungcn 
dC'1l Staff Zus<lllllUcngetmgclI hat. Im einzelncll auf die Erziihlungen 
('illzugelll'n, verbictct del' Raum. Besonders uncrkcnllcnd sei aber des 
\' f. Sorge UIll dus Wildullger Stadtarchiv, soweit cs 1I0ch vorhanden ist, 
hervorgchoben. Es bewahrt als Seltenheit cine Heihc BJatter del' 
UG zeiligen Gutcnbergbibcl, die als RechnungsumschlUge gedieut habell 
jAhhdlg. 8, S. 30, Ferner sind Urkundcn, Stadtrechnungen, "zuriick
gelegte A kten" lIud zwci StadtuUcher ,lUS dem 15. Jahrhundert zu 
nrllnen , so daB die vom Yf. geforderte Ordnung des "Wustes alter 
Papirrc" dankbar zu uegrliBen ware. . 

llIeini1!gen. lV. Dersch. 

Zwei unser Gebiet beireffende Marburger Dissertationcn sind bisher 
11111' als Teildrucke erschiellell: L) JItl.II ~ Cor e ll aus :\Iarburg, S t u die n 
zur Dialektgeographie del' ehemaligen GrafSjchaft Ziegcn
!lain ulld bcnachbarter Gebictsteilc (Teildruck) . . Marburg, 
H. Friedrichs Universitatsbuchdruckerci (Inh. Karl (Ileiser), 1914. GB SS. 

2) Ern .. t K'lUIJc rt , Die .\l undart del' lIerrschaft Schmal
kltldl'n (Tcildruck). Marburg, R. Fricdrich (usw. wie vorher), 191.1. 
7ll SS. Dem Geschichtsrorscher wird in bciden Sc hriftell nach volliger 
Jl rntllsgabe besondrrs der historisch-erkHi rende Tr il \'on Wert sein. -

Der Anrcger der vorstl'henden Dissert'Jtionen Prof. f 'ertl. 'Vrcd e 
in 111 a. r bur g \'ersHnlltc im Juli llH4 ein lIeft VOIl XlI Seitcn 8 0 : 

Das Hessen-Nassauischc Worterbuch. Dank und Bitle 
an seine Heifer in Hesscn. Es ist u. A. im lIessenland 28 NI'. 
tB 11. if) abgedruckt wordell , vgl. oben S. 200, auch Ztschr. 47, 42·1. 
Wredc's BemUhungen seien unseren Mitgliedern warm empfohlen! 

1I1arb!trg. K. We'lck. 

Wllh elm Sehoo t, ))r. , Heitrii.gc zur hessischen Orts-
11 a III e n k u n d e. H. Sonderabdruck aus llesscnlund 1913 Nr. 23 u. 24. 
4 R. Yl'rf.gibt hic r eine Deuhtng del' Worte Kuhlciche, Leucht
berg, Lischeid, Leihgestern. Jeder, delll die Prinzipien der 
Namcngebung bekanllt seirn, wisse, daB in dicsell Worten yolksetymo
logischc Umdeuhutgen unverkcnnbar anzlIsprechen seien. FUr den 
zwischen Biedenkopf lIud Breilcllbach gelegenen Waldort, die Kuhleiche, 
fehlc es all urkundlichcn Belegen: deshalb miisse die ortsObliche Aus
sprache eiuen Schliissel zur Deutung hergeben. Diese Jaute K .... i1aich 
neuen Kuhiiche. Del' in der Niihc gelegcne lIimmelborn uod Himmel
uach lasse vermutcn , da6, da die mit lIimmel gebildeten Namen meistens 
gutl' Weideplatze bezeichnetcll , auch in Kuhlcich eine Benennung ent
ha lten sei, die mit dem bellachbarten H immclborn, d. h. mit der altclI 
Wcidewirtschaft, in Beziehung stehen miisse. Somit habe man Kuh-Ieich 
ZII trennell . F lurnamen mit Kuh als Restimmungswort seien haufig an- • 
zutreffcll I.luch auBerhalb Hessens. Umdeutungcn und dialektisch ge
fiirbte Bildungen werden daun aufgefUhrt wie z. B. Kohberg (bei Ebsdorf), . 
dcr I{uchweg (bei ][ermershausell ), Kuchenberg (bei L-aubach), KUchen
gehege u. a. Bcsonders verbreitct sei die Umdeutllng zu KugeJ: der 
Kllgelrain (bei Ii<lilla.) , Kugelmahd (ste ile Hergwiesc), das Kugclleich, 
muudartlich f\li!ech , K(i1eich, Kauleich u. a. Die mit Kugellcich bezeich-
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Ilctcn Flurtcil(' vcrdanken wirtschaftlichcn Yerhiiltnissen ihl"('n Naml'll: 
dies gehe damns hcrvor, daB s ic im IG. Jnhrhundert teils noeh (;0-
meindeland gewescn sc ion , toils, \Vie ill del' thiiringischen Flur Aschara, 
un der Grenze der Dorftei lo gelf'gen hitltcn, daB also wahrscheinlich 
\Yeidegenossenschaft mit benachbatten DorfsipPcll lJestunden habe. Die 
Bedclltullgsentwicklung van Leich (englisch laik) gehe van .,Spiel" iiber 
"SpielpJatz", "Spiclbahn" in den allgemeincn Sillll ,.,Platz ahne B"czug 
uuf Spiel", "Balm", "Weg" libel', vg!. die Flurnamen Leichfeld, Schind
leich us\\'. In einer Reihe von Flurnamcn !lchme das Wort dann sagar 
die Bedeutung "befestigte r PJatz , Huhestatt, Lager, festc Niederlassung 
Zllm Zweck de .. ViehzlIcht" all. l'!lit abnehmendcr Weidekultur SE'i cs 
Ilicht mehr verstanden warden, es begann 1I1llgcdeutet zu werden im 
Gegensatz znLeich, das im Sinne von "Kcgclspiel", .. Spielkugel" UIl

umgedeutct blieb; weil so lchc Spiclc im Yolkc weiter bcstanden. Es 
ltabe nahcgelegen, dies Wo .. t in den 1Illverst<lndenen Flurmullen an 
nhd . .,Ieicht", "Licht", "T,ClIchtc", "Lei cil{''' anzlIlehnen, sodaB FOrtlH'1l 
entstanden scien wie Leuchtberg, Lichtckiippel, J~ic htewald , Lichtscheide, 
Lichtenscheidt (Wiistnng bei [{irtorf, Liehthinscileit 12G:.3), Lichten
hagen, Lellchtenberg, Lischeid (Lichenscheid ca. 1500: doch schon' 
Lychtenscltcid 1368, Lythenscheid 1342, Lichtinscheit 1350) ~1. a. Auch 
Lich bei GieBen gehore hierher, ebenso 1ittenberg, Leutcnberg, 1eitf'r
berg: weiter no ch l~eihgestern , das Se hoof als Leiche-stern deuten 
mochte, "wenn dem nicht die sich ~chon in den alten Schenkregistcrn 
findenden Schreibungen, Leitcastre, -Leitzcastrum, J~eucas trulll , Leicastrum 
widerspri.i.chen." Jedenfalls mochte er die Ableitung \'011 lat. castnnll 
nicht als absolut lInzweifelhllft hinstellen wio Arnold Illld Sturmfels. 
Die Schreibungen aus dem 1·1. Jahrhundert giihen die V('rmulung ciner 
willkiirlichen Schreibllng eines gelehrten Schreibers an die Hand. Dies 
will auch mir besonders einleuchten, zumal mit den (an dieser Stelle) 
dargebotcnen Analogien der SchluB auf eine so lche "Operation" tat
sachlich einsichtig erscheint. Leitcastre heweise, daB der erste Bestand
teil an ahd. leiti "lIohenzug" angcschlosscn worden sei. - Die Schre i
bung Leckestrill, Lcgestcren lasso noch vcrmulcll , daB in dem ersten 
Bestandteil auch ahd. Jegar, mhd. Jeger, hess isch leger "Lager" ein
gedeutet worden soi, wie es in den Flurnamen Kuhlager, 1Ugerfeld (bei 
Seibelsdorf) begegne. - Zum SchluB bemerkt \'f., daB uns der Bieden
kopfer Waldname ' Kuhleichc' in eine kulturhistorisch interessante Zeit 
zurlickfiihre, eiuc Zeit, da. unsere Yorfahren !loch ein halbnomadische~ 
Hirtenleben mit ausgedehnten Wcidcpbtzen und Yiehburgen auf dem 
Kamme der Berge fiihrtell, da der Ackerbau noch nicht die Bcdeutung 
gehabt habe, die er in unse rer Kultur einnehme. An de .. Hand der 
alten Berg- und Flurnamen einrnal eine "erschopfende", Geschichte einer 
iiltercn Knlturperiode zu liefern, scheint mir doch schlechte rdings schwer 
moglich: diese Aufgabe, so lohllend und wichlig sic ware, wird woill 
durch Nnmenforschung kaum erschopfend gelost werden konnen, weil 
die aus der ErkHirung der Namen sic h ergebende I<ombination schon 
vielIach so hypotheti sch bleibt und bleiben llluB wie ihre Erforschung 
ofter selbst, ja wie vieles in den verfassllngsartigen Zllstanden einer 
Yorzeit iibcrhaupt. Spontane Umbildungen und Yolksetymologiecn spti.
terer Bewohner oder Stamllle brachton oft Zll viel Vcrwirrung in die 
ursp rlinglichcn Begriffseinheitpn, Ulll sic hellte !loch alle einwandsfrci 
finden und deuten zu lassen. Dabei hebc ich doch nut Schoof den 
grundlegenden Satz Arnolds hervor gcgen Freunde einer Erklti.rung 
vieler ~amen <lUS kcltischclll Sprachgul: "Wenn die meisten NarnclI 



• 

313 

[von li'cldern IIncl ForsUwzirkenl dentsches Gepriigc hahcn, so kaun das 
umsowenigcr <lllHallcn, dtL die Nalllcn in ihrer nnendlich iiuerwicgcnden 
ZahJ Cl'st einc FoJge des Anbaucs und def ]{Uitlll' Silld, und das Yolk 
bci der Namengcbung natlirlich lieber aus del' eigenen Sprache schopftc, , 
.Lis sich an etwu, vorhandcnc fremde Namen anlehnte". 

Mm"bu1"U. Hans H. Om'cll. • 

Wilhelm Schoo f, Beitritge zur Fuldaer Namenkunde· 
Sonderabdruck ans Fuldaer Gesch.-Bl. xn (la13) Nr. 8. 6 S. - Hier 
h6rcn wir interessante ErkHirungcll des Namcns der hochstcn Erhebnng 
der hohen Rhon nach del' groBen Wasserkuppe , Se h w ab e n h i III ill el, 
sowie def Bezeichnungen Hi .. mmeldunkberg unci Sjmmelsberg, 
del' boiden miichtigstcn Kuppen des zwischen Gersfeld unci Hischofs
hoim gelegel1en Gebirgsmassivs. Frlihcr hatte man diese Namen als 
kcltisch zn dell ten gesucht. Eine stattliche Anzahl F'ltll'namen, besoll
ders ill einer gebirgigcn Gegend , seien mit dem Worte Himmel als 
Bestimmungs- odeI' Grundwort zusarnmengesetzt. Es sei auffalleud, daB 
eillcm llimmelsbach oder Himmelsberg in del' Regel ein HbHcnbach 
oder lIbllental gegeniiberliegc. Die Vennutung Hi,ge mm nahe, da13 os 
sich hier um eine uralte Volksetymologie hnndele , die scheinbar dW'ch 
die EinHihrnng des Christentwns noch begiinstigt warden sei, zUlIlal da , 
wo sich vieUeicht !rUhor heidnischc l\:uHussUitten befunden hiitten. FUr 
Hessen verzeichnct Verf. 11. a. lIimmclsbach (bei Raboldshauscn und in 
der brei ten Struth), llimmelborn (WaJd- und Bachnamc bei Biedenkopf), 
die HimlllelsstLicke (bei Wohra und bei Winterscheid), vorlll Himelreich 
(Gemarknng Densberg; Schonsteincr Salbueh 1576), uflll Himmelrciclt ' 
(Rottacker bei .Fntnkenau: F'rankena,uer Su']buch 1570), Himmelreichs
born (bei EhIen ), auf dem lJimmerich (bei Schrock; aus liimmelberg, 
mundartl. Himmelberich) lISW. Umdeutnngen van Himmerich, }Iemme
rich zu Himmclreich hti.ttcn nahegclegen. Auch Anlehnungen an nhd. 
"Hamlllel'~ fanden sich z. B. in Hammelsberg (im BLidinger Wald). Die 
l Uiufigkeit diesel' Namen in allen Gegenden mit gebirgigem Charakter, 
die mannigfaltigen Umdeutungen ZlI l-limmel , llammel , Hummel und ihre 
Zusammensetzungen mit -berg, -bach, -grulld, -l"llppe usw. lic6en ver
muten, daB es sich hier illll eine Bezeichnllng handle, die nut den 
BodenverhtUtnissen und der ]{uJtur des Bodens in engem Zusammen
hang stellen miisse, die jedoch, wie die volksetymologischen Umdeu
tungcn zeigten, bei veriinderter KuHnr spateI' nicht mehr \'erstanden 
und daher aus einem ganz andern Vorstellungskreis umgedeutet warden 
seien. Dem volksetymoJogisch geuildeten l-limmeJ liige nach Kehrein 
ein hemm = "steile Anhone" Zll Grunde: Zusammensetzungen mit 
Himmei, Hammal usw. bezeichllen nach Beet: etwas an hochgelegenen 
PHitzen. Eine Ausnahmc bilde Himmeldllnk = Hugimuododung. Verf. 
deutet HimmeJ geradezu als "Weideplatz", was si ch besonders aus den 
Namen ergabe, in denen Jl immel Bestimmuugswort sei. In Schwaben 
tinde sich z. B. RoBhimmel = "RoBweide", in Baiern GhnshimmeJ und 
RoBhimmel. - Nun helle si ch auch das DunkeI im Namen "Schwaben
him m e 1" auf. Es sei uisher no ch nicht gelungell, die Grundbedelltung 
des Flumamens Schwaben zu erschlieBen, eine Deutung wiircle aber an 
der Hand umfangreichercr Flurnamensammlungen zweifellos noch er
folgen. Jedcnfalls handele es sich um einen deutschen Namell, der 
mit del' altgermanischcn WeidewirtschaIt in irgendwclchem Zusarnmen
halJgo stehen mUsse. Naeh einer Vennutullg van Prof. Haas hUtte si ch 
auf dem Gipfel des Schwabenhirnmcls frUher ein Hingwall Lllld nach 
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Schoofs Ansicht aufdcm lIilllm('ldllllkh{'r~ wahrschcinlich eine sog. 
Landw{'hr hefuudell. Hingwiillc lInd LandwehrclI hiiti{,1I den tagsliher 
am B('rgvorsprung odrr am \\'aldesrandr w(>i<ieudclI lI('rden del' .Mark
gcnoss(, llsdHlften als sOllllllcrliche Xachtqllarticre zum Schutze gcgen 
wilde Ticre gedient , wiihrcnd im Spiithcrhsl die Willtcrquartiere im Tale 
bezogen worden sciclI. 

1'Iflu'bm'g, lians 1I. Cm'ell. 

Wllhelm Schoof crortcrt ill den "Mittcilungen Hir die Flurnamcll. 
sammlung (1. Mai 1914) der Hess. \'creinigg. r. ,colkskdc. S. ri - XII 
d as \\' 0 rt q e n (Beitrlige ZII Jahrg. 1912 S. XI\" IT.), dus sich in Nicder
hessC'lI , Thiiringcll , Nassau und wahrscheinlich auch sonst Iloch als 

• 
Flurnamc tilldct. rilmar keullt A 1 in der Bcdeutung "cnger dtlnkler 
HaulII zwischen zwei iHillsern, auch innerhalb des lIallses, 7.. B. der 
Zwischollntlllll zwischcll llallsflllI odcr [(iicheul1d 8tl.lll, der Verschlag 
unter dcr Treppe u. dergl.';. Naher licgt ('5, ftl als .. Winkc], Neben. 
gassc, Sackgasse" zu deuton. Kehrein crkllirt Aide , A hlcl1 als .. cngen 
Gang zwischen zwei lIiiuscrn oder J-Ilinserreihcn: Hezeichnullg VOI1 (lc· 
marknngsteilen, die meist ('ine etwas schluchtl.lrtige "age haben~. Es 
ist das '"erdienst des Yerf.s, dell ZlIsamJ1wuhang zwischell hesonderell 
mundartlichen 8chreibuIIgen und v~lksetyJllologischen Ulllbildtmgcn wie 
z. H. 0 e I, Oh rou, A rm, AI t, Aroll, Ah rOil, 0 rgel, El'l 0 usw. hcrgostollt 
zu haben. Jl:s folgt eino Zusammenstellung von Qen aus dcm von 8choof 
bis jelzt gesammelten Flurnamenmateriul , das besonders auf die Krcisc 
Marburg, Frallkenberg, Kirchhain , Ziegenhuin, Ilersfeld Bezug nillllllt. 
So gehijren Flurbezeichullngen hierher, die oft recht schwer als hierher. 
gehorig ZII erkennen, silld wie z. B. der Ahlberg bei Grebcnstcin , del' 
Ohl, Waldort bei Schliichtern, der Ahln, Wiese in der Gemarkung End· 
bach (Kr. Biedenkopf, im Salbuch des Amts BIankenstein von 1586), 
die Ohlenwiese, ein "ziemlich eben" gelegcner Wiesenteil bei Michcls· 
berg, der J\ngrund bei Hosenthal~. die .\nspunn , eill Triesch bci Schrock, 
der Ahracker bei Bmcht, Ohrn, Ahrengut, Arenborn bei reckerhagen, 
Himmelohr, Altenbach, Olbach, Olbcrg, Ohnesorg (auBerhalb Hessens), 
Ahornstrut, Erlwiese bei Ltlngensteill , das Ernfcld bei Dilschhausen. 
Wahrscheinlich ist das Wort Oen, Qcl auch no ch in ciner Reihe andercr 
Ortsnamcll cnthaltcll, die bisher einer ErkHirung harrtell, vielleicht auch 
in Ehlen bei Kassel und JlJben bci Nuumburg: vielleicht gehorell auch 
weitere Ortsnamen hierher wie z. B. .\nsbach , Asbl.lch , Melnau, Ellen· 
bach, Ellerode, Katzenellnbogen. Interessant ist die am Schlusse dcr 
Arbeit gebrachtc ErkHirung der Erdfeldswicsc, einer Wiese bei Rolls· 

" 
hanseD (Schwalm) , die mundartlich Aiiarfclswess heillt: ill der Schwal· 
mer Mundart luutet die Erde die aiiar, tlnd so konnte '1l1S Ahrfeld ein 
Erdfeld werden. - Eine Alte Wiesc (Wirtshuus an einem Wieseugrund 
bei Lcngcfeld nahe Corbach in Waldeck gclegen) findet sich noch, die 
der \'olksmulld schcrzhaft ,.Alto Wilstc~ nennt. 

llIarburg. liatl8 H. Corell. 

"'. Schoof Beitrilge zur volkstiimlichell Xamell· 
kun<i(': 1. Hungerberg , Ilonigberg und ilhnliches. 2. 
Weinhcrg, Winterberg, rellllsiJerg. Zeits('hr. des Vercins f. 
Volkskde. in Berlin I!H4. IIcft 3. S.272-:l!l2. - Die b('iden Aufsalze 
bringen der lllodernell Flurnamcnforschung fraglos Ocwinll. Abgeseheu 
"011 ihrC'u sachlich schiitzclIswertcll Einzelheiten im allgellleillell ist der 
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('rslr Aufsillz besondcrs wrgl'll s('iller gut sti li sif'rlrll, mcthodischclI Be· 
arhritllng und zie lsichcrf'1l Allla~e hcryorzuh('bcll. Der ZustlmOlcllhang 
dC's erstcn BcstandtC'iles der Worte wie 1I1111~er·. lIunneli-, Huncn-, 
lliihncrberg mit ahd. lIntaron, mhd. 1I1ldern entsprach schon f .. tiher auch 
meiner stillclI "(,fmutung, die llulIlllchr, gestiitzt durch Schoofs belehreudc 
Ausfiihrungell, mir zur Gewil3hcit wird. \Vie <lIte, jUngern GCllcrationcn 
ul\\'(,l'shilldlich gewordenc Namen auf Grund der L,LUt- lIlld Begriffs
association Umdcutungen <lllsgesetzt sind, die sicl! also an iihnlichc 
Wortc und Begriffe anlehllcll, zeigt in anschaulicher und anch zlIglcich 
reichhaltigcr Weise der zweite Aufsatz. Drill Rcstimlllungswortc in 
Wein-, Winter-, Wrnde-, Yenllsberg z. B. lie~e ahd. rin. rinna, got. rinja 
ZII Grunde. Zu K 284, Z. lfj sei !loch hi{'r dC'r We ink 0 1> f, ('in zur 
Domiine :l'furicllrodc bci Horkcll gehoriger (Sellafs-) Weidepl:ttz, eJ'wiihnt. 

JJ.larburg. llans H. COl'ell. 

WilhellH Schoof, Lyz('aldirektor Dr., Ocr Xamc Altkunig
ill Ztschr. f. d. disch. Unterricht is. Jahrg:III~. 7.,'8. lIeft (19U}. -
Schoof bestreitrt hirr den VOIl Prof. Halts in Fulda Itufgestelltell rer
such, dell Xamen der dritthochstrn Erhebung im Taunus, des ,1\ I t
k 0 n i g s, als keltisch .\Jtcunnig ~nrol3cr Bcrgschutzort- zu <'fkHiren. 
Er kommt unter huhilfcnahme des Germanischcn Zll dem Hrsllltat, daB 
" l(onig" aus King, I(ind, Kiihn, Kun, K u h, d. h. durch volksetymo
logische Anlehlltlllgen und Ruf Grllud spczifisch mitteldeutscher Dial('kt
('igrnhciten eutstallden sci. Die am Schlussc gcbrachte andcre Ent
stl'llUllgsmoglichkeit w{'nn auch etwas verwickelter - schcint mir 
aunchmbarcr: lIiernach lagc cine altere Form Kunbery, Konberg, Kin
berg zu GrulldC'. Konberg habe im "olksmund Konbcrich und mit to
talc!' Dissimilation lInd UmlimtswirkLUlg l(onnich, Konig ergeben. Dem
IHtch wiirdc I{onig sovie l wie Kuhberg, Kuhbut'g und Altkonig wahr
scheinlich die alte, \'erfallcnr Kuhburg bedellten (vgl. hierzu Zcitschr. 
Bd. 4() (1912) S. 218). - Ycrf. hcbt mit Recht 1I0ch cinrnal her\'or, dall 
der EintluB des Keltisehen auf dio deutsche ~amenbildung no eh immer 
iiberschatzt werdc. In den Xamcn der Flilsse und Gewiisser, \'icl weniger 
in den Herg- und Ortsnamen, am allerwrnigsten in den Wald~ llnd 
Flurnamcn sci wohl keltisches Sprachgut cnthultrll. 

Marburg. IIans H. Corell. 

Wilhelm Schoof, Zur Deulllog des Namens Hund sriiek 
ill Zeitschr. f. rhein.-westfiil. Volkskde. HILI, '2. S. !J3-1I2. - Es 
kommt rerl. besonders bei der ErkHi.rullg des ~amens HunsrOck daTauf 
an "Zll zeigen, daB die Hundsriicke ursprlinglich eine rereinigllng meh
rerer Ortschaftf'1l zu wirtschafUichen, spater wilhrscheinlich uueh zu 
andern Zwecken gcwescll sind ulld dall de!' Begriff del' Hechtspreehuug 
nieht oh ne weilcres nus delll zw('iten Teil des Namens lIundsriick er~ 
sch lossen werden dan". Der iillBerst illteressllntc Name lasso UIlS cinen 
tiefen Einblick in die Lebellswcise und \\'irtschaftsgeschichtc unserer 
'"orfahren tun. Es ist sehr :tuerkennenswcrt, daB "ed. die Erkliirung 
als ,.,Hohenzug, lIohenriicken"', die auch wciterc Kreisc nieht rrcht be
friedigen wollte, in so ansprcchC'llder Weise revidiert hat. Das Grund~ 
wort in HundsrUck fiihrt er allf ein altes Hick zurtick, das "einC'1l (durch 
PHUllc odC'r sonstwie) ahgcgrenzten Bezirk", "l!mfri('dignng", "Grellzc" 
bczcichnct, Illldcre Worter (){iicken, Riige) sei(,1I prst spli.ter eillg('dcutet 
worden. Er nimmt wciter nn, daB ill dem er~tC'1l Best;.wdtf'il d(>s Na
mcns cin alterrs, hClltc nicht mehr "l'rstandC'IlPs lInd vorhlllldcncs Wort 
zu Grunde liege, das spiiter umgcdcutet und mit lautahnlichen \rorten 
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vermischt worden sei; cs bedeute so viel wie .. Land, Fold, Acker" , 
vielleicht abel' auch den gemeinsamen Grundbesitz del' Gemeinde ode .. 
:Murkgenossenschaft, dol' durch Ricks, d. h. durch _PHihIe odel' Stangcn, 
spiit.cr durch Grenzslcine (Steinriick) augcgrenzt ~ewcsell sei. Jo oiner 
jiingeren Kultllrperiodc hatten solche PH~tze oder abgesteckte Bofesli~ 
gUllgen wohl auch als Gerichtsplatze ruenen konnen, soda/3 HUlldsrLick 
geradezu fUr "Gcrichtsbczirk" gebraucht worden 8ei. 

1I.fa1'burg. Hans H. Corell. 

In der Zeitschr. f. d. deutschen Untcrricht 1912 Heft 12 (unter 6) 
S. 90<i- 906 bru.lgt W. Schoof eine ErgiinzlUlg zlIm Tot e n Jll a llU s t e i n 
(vgl. Zeitschr. 26, S. 5f.)2). Er zeigt, daB ;weh in Hessen-Nassan WaJd
unci BergpJiltze .,der tote Mann" (oder nauf dem toten }lann", "zurn 
toten Mann") benannt werden, In Hessen isL cler ntote Mann" technischc 

'Bezeichnung del' Halden itllsgcbauter und verlassollor StcinbrUchc. Man 
habo hier zweifellos oin altgermanisches odeI' keltisches Wart l\'lan fill' 
Herg anzllsetzen, das wurzelverwandt mit ,hLt. mons sei und si ch in 
einigcn Bergnamen mehr oder weniger lUlIgedeutet erhaHen habe, wio 
z. n. in Watzmann, Wildlllannstein, liannstriesch, .Mannsloh, .Mallsfeld 
L1SW. Ahll.lich verhaltc cs sich ja auch bci den alten Hergbezeichnuogen 
ros , hun, hart u. a. Hcgrciflicherweise hu.tten sich an solche verlasscne 
Steinbruchsgegenden mit so eigenartigen Namcn durch die Yolksphantasie 
leicht allerlei Spll_kgeschichten anknupfon lassen; cs sei aber keines
wegs damit bewiesen, daB man cs hier Illit "eincm in die Mythologic 
zuriickreichenden Volksglauben" zu tun habe. Die mythologischen Zu
taten stammen ,HIS einer viel spateren Zeit, iLls die alten Namen V0111 

Volke schon nicht mchr ve rstandcn wurden, das sic dann so verdrchte, 
daO die rege Phantasie die kuriosesten Geschicbten dazu erdichten 
konnte. Ein sonderbar klingender Name brauehe nicht immer gleich 
etwas Myth.isches in -sich zu' begreifen. Auch der erste Komponent in 
Totemann habe mit nhd. "tot" nichts zu hUl , sondern sei zn an. tota, 
taht "Spitze", ags. totjan "aufragen" zu stellen. Andere Znsammen· 
setzungen mit .,'roten·" seien gIeichfaHs nul' in vereinzelten FaJlen van 
nhd. "tot" abzuJeiten. Oft seion Anfsehliisse nul' an del' Hand ur
kundlich belegter Namellsformen zn ermitteln. 

Ma1'burg, H ans If. Cm·ell. 

I ,leifi, Albel't) , Zu dem Namen Wa.ldeck (von Waldeck) 
in Waldeckische Landcszeihlllg, 26. Jahrg., Nr. 297- 300 vom 20. bis 
24. Dez. 1912. - Der bekannte Yf. hat bei dcm ha.ufigen VOl'kommcn 
des Namens Waldeck (bezw. Waldegg) in den verschiedensten Teilen 
Deutschlands all ch Osterreichs und del' Schweiz es unternommen, aus 
del' Literatur die dem Lande W. fremden v. W. zusammellzllstel len. 
Nach Aufza.hlung zahheicher Adelsgeschlechter v. W. und no ch manchCl 
anderen Tra.ger des Namens stellt er fest, daB es ohlle nahere Anha.1ts
jJunkte .nicht moglich ist, die einzeJnen cincm bostimmten Gesch.lechLe 
ZUZLlWClsen. 

Dr. J .. uthvig Friedr. Werner, A ll S einer vergessenen Eckc, 
neitr~ige zur deutschen Volksh.llOde. Z we i t e It e i h e. Z w e i teA u f-
11Lge. Langensalza, Herm. Beyer & Solwe, 1914. VIII, 137 S. 2.20 .At. 
- Die erste 1912 erschienene Auflage del' zweiten Reihe diesel' pra.ehtigcn 
Bilder aus dem hessischell Volksleben ha be ieh Zcitschr. 47, 328 be
sprochen. Vielleicht wird Illancher bewogen, aus del' Kriegsunruhe diesel' 
'fage sich in die fricdliche, vorgessene Ecke zuriickzuziehen, wenll er 
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von del' neuen Auffal!;c auch uer zweiten Reihe hart. Sic ist nlll 10 Seitctl, 
IItn das letzte SWck "Nach zwtilf Jahren" vermchrt. Da,rin erscheint 
ill greii~b;~rer Leibhaftigkeit ein 82jiLhriger B .. Luer voU JUistigkeit Lllld 
zufricdenen SillllCS, del' in del' Unterhaltung mit dcm Ycrfasser seine 
eigencn Gedunken spinnt. - Womers Bilder habenin del' "Deutschen 
Hundschau" 40. Juhrg. Bel. l58 (FebT. 1914) S. 316 eine stimmllllgsvolle 
Anzeige gefollden. Auch del' verstorbene greise llerausgeber cler "Rnnd
schau" Julius Rodenberg hat sich, wie ieh VOIl ihm selbst weia, mit 
seinclll starken hessischeu HeimatsgeHihl von ilmon angezogen gefLihlt. 
In Kriegszeiten hat del' Yerfasser ein ,.Lied fUr die Kriegsan
u,tchten" del' Gemeinde, "fnr gemischten Chor und fUr zwci
~ti III III igen Kindc rch 0 r m i t ° rgel b cglei tllng" komponiert, 
in An'lchnung an eine alto Weise. Dies dreistrophige Lied voIl zuvcr
siclitlichcn Gottvertraucns ,,0 He1'1', tu nns beratcn" hiiltdic .Mittc 
zwischen Choral und Volkslied. Es ist in der.Kasseler Hofbuchhandlllng 
von El'llst Hiihn in zweifacher Ausgabe -. anf gutem Notenpapier und 
zltsammenlegbar in Kartcnformat (10 _~) crschicnen. 

Heinri ch Wulbe, Geh. HaUl·at, Prof. in Dannstadt, \' 0 mob e r
he s s i s ch enD 0 rf , in: Die Denkmalpflege, herausg. von del' Schrift
Icitung des Zentralblattes der Bauverwaltllng. Berlin "\V., Wilhclrn
str. 79 (l.. XV. Jahrg. Nr. 8 u. 9, S.57- 59, S. 69- 70 mit 27 Abb. 

2) Ucrselbe : GestiiJllwangen nus den Landkirchen des 
I( rei s es S ch 0 tte n in 0 b e r h e s sen, in: Die Denkmalpflege usw. 
xv. Jahrg. NI. 12, S. 90. 

3) J)c l'sclbe : Das Rathaus in Alsfeld und seine Wiedcr
h crstell un ~ in de n J ah ren 1910 n n d 1911, in: Die Denk
m;.t1 pfiege. 17. Jahrg. NI". 3, S. 17-20 mit 13 Abb. 

WaIbe ist den Lesern des LiLeraturberichts bekannt dureh seine 
feinsinnigen Studien zur oberhessischen Bauweise, vg!. Ztsehr. 46 , 233 
unci obell S. 263. Im erstgennnnten Auisatz fLihrt Cl' uns, untcrstlitzt 
dUl"ch zahlreiehe Abbildungen, iiberaus anschaulich VOI", wie si ch in 
dpr Wetteran bezw. im Vogelsberg, in den Gcbieten des Ackerbaus IJezw. 
del' Viehzucht die Anlage und Gestalt des Ha.ltses, elltsprcchend auch 
des StraBenbildes ganz verschiedenartig geformt hat. Ktistlich sind so 
llIanehe del' htiIzemen Hoftore, von denen einige bis tief ins 17. Jh. 
zUl"ilckrciehcn, in den Dorfern der Jlordlichen Wetterau und am FuBe 
des Taunus. 

In NI'. 2 zeigt W. an den Gestiihlwllngen del' Llllldkirthen des 
Kreises Sehotten (anch mit 22 Abrissen), welehen Heichtulll llaivbilden
del' Phautasie die alten Dorfhnndwerker entwickclt ha ben. Nicht zwei 
Kirchen des Kreises enthalten die gleichen Wangen. Eine Anlehnung 
an Formen des menschlichen Ktirpers ist auch in bcwuBter Weise ge
schchcn. 

In NI'. 3 IHlndelt W. von deL" Erba,lllUlg des AIsfelder Rathanses 
ZlI Atlfung des 16. Jh."s, von der weitercn Allsschrnlickung des Baus 
gcgrn Ende des IG. und zu Anfallg des 17. Jh.'s, von dem nllchfolgell
den Vcrfal! und van den 1883 einsetzenden, Hl12 vollendeten Wiccler
Iwrste!lungsarbeiten des reizvo[len Gebaudes, dem W. am SchlllB eine 
vcrglcichcndc baugeschichtliche WiiJ:;digung zutei! werdell liiBt, verg!. 
obell S. 288. 

ft lti cMer, Prof. Dr. , Dompriibendat, Die Domkifche Zlt 

[I' U j d <I.. Festpredigt, gehalten Lei del' Feier des 200 j[hrigen JllbiliiulllS 
ihrer Konsekralion am 3. No\,. UH2. Fuld,t, \'erlag del' li'nldacr Aktiell-
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• 
druckcrci. W12, 2~! S. 25 ,.t. - Zur Erinllcrung an die Einweihl1llg 
des ill den Jahrcn 170-1- 12 erbauten Domes behandcltc H. in Predigt· 
Iorm die GeschichLe del'Sa]vatorkirche in ihren vcrscliiedenen Gestalten 
soit den 'I'agen des Bonifatills, writer wiirdigte er die Eigenal't u. die 
illllcre J\usstattung des heutigen Domes. 

K. A. 8enl1el', Da.s hcssische Wildschadenrocht 
untoI' besonderer Berucksichtigullg del' geschicht
lichen Entwickelung. CieBener jurist. Dissertation W12. 71 S. 
go. ,"on diesel' durch A. B. Schlllidt angeregten mit lIilfe des Darm
stadter Archivs gefertigten Arbcit kommt HiI' uns nul' Kap. 1 § 1 S. 4-8 
.. Die Geschichte des Wildschadens bis zum Erlall del" ersten gesetzlichen 
Bcstimmungcll libel' den WiJdschaden" [sie datiercn von lU90, 172'2 HSW.J 
in Bctrucht, aber der Uberblick iiber die vorunsgehende Zeit, in dem 
eigentlich nul' die beziigl. l<lagcn del' Bauern in den zwolf Artikeln von 
1525 hervortreten, ist doch recht dilrftig, die Bestimmung Landgraf 
Philipps im Testament von 1562 * 58 ware zu erwahnen, die Forst· lInd 
JagdorduUllg von 1532 statt in der Ausfertigung des Darmstti.dter Archivs 
im Drllck der Sammlung fi.irst1. hess. I,andesordnungen T, 58 f., wo 
S. GO f. die weiter folgenden \'crordnl1ngen aufgcziihlt werden, ZlI be· 
Ilutzen gewesell, natiirlich auch das l(apitel.,WiJdschaden" in G. Landau's 
Heitragcn z. Gesch. der Jagd Hnd der Falknerei in Deutschland (L8.J-O) 
S. 142- 1Gii. • Mm·burg. K. lVenck. 

WlIHher 11rclI1er: Eberstadt, ein steinzeitliches Dod der 
Wetteran. Pri.ihistorische Zcitschrift r, 3. und 4. 1Ieft (W13), S. 
i3(i(i- 435. 'I'afel LG- 22: mit47 AbbildlUlgen. Komm .. Verlag: Oskllr 
Leuschner, Leipzig, Kochstr. 6111. 

Zu den reichell pr1ihistorischen Funden, die die \Vcttefau bislang 
geliefcrt hat, gcsellt sich hier ein besonders wichtiger: die Entdeckung 
riller grUlleren neolithischen Siedelung in der Gcmarkung E b e r s t a d t 
in der nordlichen Wetterau. lLuttenstellen sind bislung zwanzig ('1". 

kanut, nach d~len zu schliellen mall ein Jli.Lufendorf vor sich hat. 
Drei WohllpHitze hat del' n. untersucht. Um den WohnpJatz A heraus· 
zunehmen, so ergibt sich, dall in seiner Mitte cin ovales }-[aus von 
3,60 X 5,40 III gestanden hat mit schrag ansteigenden Wiindell. An 
diescs sch10sscn sich zunH.chst nach aullen die A bfallgruben an, weiter. 
hill war die SteUe umIagert von einer grollen Allzahl von Gruben. 
Uberaus zahlreich sind die keraIllischcn FUllde, die der Vf.im cinzelnen 
bespricht. Sic gehoren fast aUe jencr siidwcstdeutschen neolithischcll 
KuJtur an, die vielfach nach dem Dorfe Gro.LJgartILch, nicht weit 
von lIeilbronn, die Grollgartacher Kultur genaont wird, uud die cha. 
rakterisiert ist durch die S tic h k e r;1 III i k. Jhr Entdecker ist A. S chI i z, 
der in Grollgartach om die Wellde unseres Jahrhullderts ein steinzeit· 
Jiches Dod aufdeckte. Seitdem haben sich ullscre Kenntnisse von ihl" 
£lurch Ausgrabungen sehr erweitert. Sie hatte ihr Zentnun in del' rhei· 
nischen Tiefebene und ihren Seitclltlilern, vor allem eben auch in der 
Wettenw. Yon 1900 an ist es gelungen, Reste von ihr in diesen GegendeJl 
ill gro6CJo Zahl ails 'I'ageslicht zu fOrd ern. 

Der ml1sterhaften Dariegung des Thatbestandes folgt eine aullerst 
wiehtige Untersuchung iiber Entstehung nod lIerkunft diesel' si.idwest· 
deutschen Stichkenllnik, die gam auf formengeschichtliehe Erwagungen 
uud Schlilsse aufgebaut ist. Das \'erleiht diesel' Abhandll1ug noch iiber 
den grollen Cewinn hinans, den sic fill' Aufhellung des Tatsuchlichen 
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in clef Periodc lIt'r jiingerell Rtcinzpit Ie-istet , hohrll prillzipicllcll "utI 
methodisehen Wf.'rt. Es ergibt sich, daB dje sil<iwcstdeutsche Stich
keramik im gall zen den Ratlm l'innimmt, aul dem "orher die 11 ink e 1-
steinkeramik hcrrschte, abges(>hen von d('ren ostlichem Gebict. 
Dpr \"f. weist IIUIl !lach, JaB die FormC'n der Geflll3e, die der Stich
keramik angehoren, her\'orgegHngrll sind alls der \'011 Mitteh.lcutsch
land eingedrllngenPIl R ij s s c n e r K ut tu r , die stark durch die' hier 
:lnsHssige Hillk(·\t('inkultllr beeinlluBt ist. Dabei gc/iugt cs, eiue dirckte 
Stcigerung des "om lIinkelstein allsgrhenden Einllusses auf die Ilell im
portierten RossC'ner Gef5.6formcn nachzuweisen. ron den Gcf1i6cll , die 
ill Heidelberg-N'eucllheim gefuudcn sind ang<,fangcn, nimmt dicscr bci 
dcm VOf allcm durch die Funde bei Fficdberg charakterisierteu Fried· 
berger TYPlIs Zll \Iud crreicht scinell starkstcn Ornd in Eberstadt, wo die 
siidwcstdeutsche Stichkeramik auf ihren Ilohepunkt gelangt. AlIf die 
letztc Phase di{'ser Kultur, die in Grofigart<Lch vcrtretell ist, hat die 
vom Osten vordringcnde S p i r a I k e r <L m i k eingewirkt. Diese aus sti. 
listischcn Bctrachtungen gewonncnen Ergebllisse finden ihre Best.iitigllng 
<lurch die Forschllngen K {; his, der aus Grabungcn im Boden die zeit· 
liche Aufeinanderfolge von I-iinkelstcin, Ri.issen , GroBgartach und Spiral. 
keramik in 48 Filllen fUr Rhcinhessell nachgC'wi{'sen hat. 

Yf. geilt auf die Frage, wclche rOlkcrverschiebungcn ctwa dicscm 
Wechsel del' I\ulturen zugrundc liegcn, nicht ein. Wcnll ZlI den vor· 
ziiglichcn AlIsHihrungen etwas hinzugesetzt werden dalf, so w~ire cs 
UN WlInsch, G1cichsetzlll1g VOII \'ijlkerbewegung llnd Kultufveranderung 
iibC'rhaupt ZlI \'ermeiden. N<ltiirlich ist die rerschiebllllg der rijlkN 
fUr dcn Wcchsel dC'r KlIlturen rin srhr ",i{'htiger faktor. Ab!.'r ('s ist 
nicht der eillzigc. Welcher od('r wclche in neolithischer Zeit in IInscrn 
(iegenden im Einzelfall gewirkt habclI, .kollllcn wir nicht fcststcllcll. 
\"erlllutungen darliber sil1d delln i.ttlch immCf wertlos. . 

lIIarburg. Dermann Jacobsohn. 

Zur Geschichtc der Ki.illlpfe der Romer mit den Chattcll in den 
Jahrzehntcn vor lInd nuch Christi Geburt scion nachtraglich gelwnnt: 
l) (ie rl!. KrOIJldi'c hek, Ocr DrllslIsfeJdzug dcs Jahrcs 1I vor 
Ch r. G e b., in: Bonner Jahrhlicher 1:20 (WlLl S. HJ - BS, \'gl. Histor. 
%tschr. 107.414. :2) K. SC hUIII :lchcr, Der Feldzug des GcrmRniclls 
gegclI die Cbattcn im Jahre 15 I1.Chr. mit 5Abb. = Beitri.ige 
z. Topographic u. Gesch. der Hhciniande 111 XI'. 10 in: :'.Iainzel' Zcit
schrift Jahrg. rll (1!Jl:2) S.71 -78 - sehr bruchtenswert, allch wieder· 
gC'gcben in: Touristische ~Iitteilllngen aus beiden Hessell , Jahrg. "1"2 
(UJ14) Nr. 5 8, vg!. oben S. :l!J6. 

LIUh~ig Wirl z, Dlisseldorf, Franken und Alamllnllcn ill 
dell Hheinlanden bis zum Jahre 4!)G. In: Bonner ,lahrbiicher 
lIeft 1"1"2 (UH:2) S. 170- :240. Die erstc van fOllf hier wiedcrgegcbcncll 
Abll<lndlulIgell , die auf eindringC'nder Forschung und selbsta.ndiger Er
f<tssung schwieriger Fragen bcruhen, ist bctitclt: Die Arnoldsche Orts· 
n:1I11cntheorie: dip Chl.lttenfruge (S. 171- 79). W. erklllrt sirh nach dell! 
\'or~ang nnderer, z. B. Behaghcls (vgl. Ztschr. 4H, ')->7, auch: lIistor. 
Zlschr. 107, Holl) gegen die Deutung der Ortsn1.llllcn allf ·weiler als 
;Liamannis('hc AnsiedlungclI Ulul will die i\cllnllllg del' Chatten alii Mittel
rhein in d(,1" Nachricht des Sulpit'ills Alexander ZlIIll Jahre 3!):l als allf 
\'erwcchselung mit der Chattuariern beruhend <'Ulsehen, er will die 
Chlltten ,'or dC'1ll Jnhre 4!)G VOII den Frankell :.wsschlie6ell. ~~ichts 
dC'lIh't in den ()uellen <llIf eine BeteiiigulIg der ChattclI an dClI I(iimpfell 
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des 4. Jh:s, viclmchr saBen sic noch irnmer fern Yom Hhein in dCIll 
FluBgebieL der Fnlda" (8. 210). Nach Chlodwigs Sieg libel' die Ala
mauncu illl Jahrc 496 clltwickeltcll die vorher eingedilmmten Challen 

. eine hedelltende Ausdchnullgskraft, Chlodwig wuBte sic zur Anerken
!lung seineI' Herrschaft zu bewegen unci legte dafUr den Hheinfrllnken 
uas Opfer allf, da/3 sic beL del' weiteren ]<olonisation in den Landen zu 
Lcidcll Soiten des Rhcins vor den Chatten zuriicktreten. - So ist mUg
lichst illl AnschluB an W.'s Wortc seine von den noch sohr vcrschiedcn
artigen Ansichten anderer stark abweichende Auffassllng, die er fnr die 
frankische Zeit an anderer Stelle zu begriinden und auszufiihren \'01'

hatte. Man wird dies und die Bellrteilung andersmeinender Forscher 
(z. B. L. Schmidt's) I.lbzuwarten haben. Noch sei erwi.lhnt, daB W. 
(S. LOS) die Mattiaker im Taunus nicht als Verwandte der Ohl.lttOll an
sehen will - aus verschiedenen Grunden . 

• • 

PI"ofessor Oska.l" llethge, Bemerkungen zur Besiedlullgsge
schichte des Untermainlandes in friihmitteJalter-
1 i c her Z ei t n. In: Jahresbericht der Humboldtschule (Stadtisches 
Lyceum) zu Frankfurt a. M. Schuljahr 1913/14. Frank£. a. :M., Druck 
von O. Adelmann, 1814. 87 S. 4°. 

2) llCl" . ..;clbe, Fri.i,nkische Siedlungen in Deut schland, i.tllf 

Grulld von Ortsna.men festgostellt. In: Worter und Sachell. 
Kulturhistor. Zeitschrift fUr Sprach- und Sachforschung. Bd. VI Hoft 1 
(1914). lieidelberg, Carl Winter. S. 58- 89. 

S) llerselbe, Zu den karolingischen GrenzbeschreibungclI 
von Heppenheim und Michelsta.dti. O. In: Vierteljahrs
schrift fUr Sozial- Ilud Wirtschaftsgcschichte Xll, 1/2. Heft (1914) 
s. 71 - 9L 

Mit diesen drei Arbeiten setzt B. seine 1911 cingeleiteten For
schullgen (vgl. Zeitschr. 45, 371 f.) ill dankenswertestcr Weise fort. 
Schon die Titel besagell, daB sie Uber den Bereich uIIseres Literatur
berichts weit hinunsreicnen, und eine kni.\ppe Wiirdigullg del" aus dell 
mannigfachsten \YissensqneUen geschopften Ergebnisse ist anch kaulll 
moglich. 13. fordert von der Lokaiforschullg, daB s ie sich der Stcl1ung
nahrne zu aJlgemeinen, Jloch nicht vollig geklarten Fragell nicht ellt· 
zielle Hnd sucht die Erkenntnis des Sied lungswesells zu fordern in enger 
Fiihlung rnit den Ausgrabullgen, mit den Forschungen 'Ober politische, 
Rcchts'- lUld Wu·tschaftsgeschichte, StraBenwesen, Ortsnamen. Ein zcit
lich fast llnbegrenztes Qllellenmaterial ist heranzuziehell. Bei der wciten 
UllIsicht B:s und seiner Vorsicht mlissen seine Untersuchungen viel 
Fordenulg bringen. Sic sind mit den drei Aufsatzen noch keineswegs 
znrn AbschluB gebrucht. In der erstgenalluten Abhand.hu\g, zu dnren 
Enflastung die beiden anderen dienen, wird die plunmuBige Besetzung 
und Besiedlullg des Untermainlandes in frankischer Zeit, flir welche die 
konigliche ~facbt ausschlaggebelld war, zuuachst durch Erorterung 
;,ciniger Fragen der Rechts- und Wiltschaftsgeschichte" gefordert, weiter
hill der}\.llIang gemacht mit der EinonuHlllg des Konigsgutes in be
stimmte Leitlillien (insbesondere die Mainlinie llnd die Nidda-Nidder
linie), B. will dadurch das planmafiigc weniger der Resiedlung als dCt" 
rolitik uncl Wirtschaft del" Frankenzeit darlegon. - In Ab h a n diu n g 
N r. ~ gcht 13. bewuJ3t-gegebenen Ortsn<lmen nach, ich fi.ihre Zllr Er
Hllltcrung cin Beispiel an: Nach Annales Mosella.ni (1\1: G. SS. XV], 4n9) 
zieht l\:al"l der GroJ3e usque ad locum quendam cui nOlllen imposuit 
Niwi Haristalli - "er emeuert im fcrncn Sachsenland die Erinnerung 
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an die SHltte, von der Rcines Starlllucs ITerrlichkeit ausgegangcn ist: 
das helgi sche lIeri stal dicht bei Liittich .~ [Ka rl s Grtiudllog RU del' 
Grcl1ze Westfalens lInd IIcssl' u·Nnssilu·s wcstlich von I\arlshafcn hei!3L 
Iloch hC'uic Ilerstelle.J Als durch friinkische Kolonisation verschleppte 
Riedlllngsna,men in Ilnserm !lessen werden S. 86 Grol3seelheim bei Mar
burg, S. SS Cassei, .,der Name hat mit castellulll nichts zu tnn"' r anders 
lJekalllltlich Hugo Brunner, Gt>sch. der Residf.'llz st. Cassel (l9W) S. :2 
rnit B('rufung auf Ed\\,. Scilrocierj, S. 88SH die mit .. ~~rallkell" Zllsammen
gps('tztell Orte des fr~inkisch-sil('hsischen GrC'nzgf'iJiets uesprochcll. -
III .\ 11 rs a t z X r. 3 hat B. seine Ansichten Oher die sogen . .,fri.inkische 
~Iarkensetzung"', die in Ihlhels Forschllllgen eine groBe Holle spielt, 
;w ZW('i konkreten Heispielen darg{'Jegt. - Ocr F'ortsetzung Yon B.'s 
Stutllen sehe ich rnit Icbhafter Teilnahmc entgegen. 

Ed lll nnd E. Steugcl, Fuldensi:t I. In ArchlY HiI' UnknndclI
forsdlUng r (UHS) ~. 41-152. Diese ergebuisreiche Untersuchung hat 
lhrc Stcllullg .zwischen 'fungi's Abhandlung, die B'uldaer Privilegien
rrage in den Mitteilungen des Instituts fUr osterreich. Geschichtsfor
schung 20 (1899) s. WS -252 und dem ersten Halbband des Fuldacr 
[lrkulldenbuchs, welchen St. seiner Abhalldlung nach wenigen Monaten 
hat folgen lassen (vg!. obell S. 2'21-25 die Besprechllog von J. R. 
Dietrich), m. u. W. Stcngel htLt die Forschungen Tangls, welche in viel 
erortertcn Streitfragen festrll Boden gewonnen hatten, zlIr Vorbereitnng 
seine I' AU8gabe no ch in wesentlichell rllllkten e rgiinzt und weiterge
fUhrt, er hat also bestiltigt, daB Ilm die erwciterte Fassllng des Excm
tiollspriyilegs VOIl Papst Zacharias vom .1. 751 (Urk. 1G'!- des F. U. H. 's) 
eint" Fl.ilschullg ist llnd daf.i dus gleiche gilt von del" angeblichen Bc
sUitigung, welchc K6nig Pippin iilJer das verunechtetc Papstprivilcg <lUS

gcstpllt habell soli (UI"k. zot des F. U. n.-sI. Dariiber hinaus hat er 
dUl"rh hochst sorgftiitige IIl1d seharfsin nige Diktatvcrgleichungen zeit
liche IInd personliche ~'eststelJlIllgell fUr die Fiilsehertiitigkeit gcwonncn, 
die VOII groBem Reize sind, weil sie den Triiger eines bekannten Nil
lllCIIS iiberfiihren, und er hilt <lIs -scin Fll.lscherwrrk uuch die sogf'lI. 
Cartuhl Honifatii mit del" Grenzbeschreibung des Fllldaischen Grund
besitzos, tlngeblich aus del" Grilndungszeit des Klostel"s, erwiescn, with
rend dieses Stuck · bisher YOn den Histol"ikern fast allgemein HiI' echt 
angesehen wurde, vor dcr Offelltlichkeit nul' Pftllgk-}!;utlllng die FiU
sdlll ng ' behauptet und ganz vermlltllngsweise in das zweite Drittel des 
1 L Jh.·s verlegt hattc. St. weist im erstell Kapitcl seiner Abhalldlung 
eli£' Quellen nach, <lUS denclI die 'cartulu gesehopft ist: die gleichen 
SWci<e, die er fUr sic ullsschrieh, hat ~lOnch Rudolf (t 865), der be
kannte Fuldaer Geschichtsschrciber (betr. der ..,Annalell" vgl. Stellgel 
in Zeitschr. 47, 428) lInd Fuldaer Urkundenschreiber, als .,aller Klinste 
vornehmster Meister'; in F'uld'L gf'priescn, anch LClostcrsehulmeiste r, .,lIer 
lIeld dieser BHitter"' , ,weh fHr literarische Werke seiner Feder <1Ll!fge
IH'lllec. F('rner: Rndolfs Klosle rurkllllden zeigon in der Form del' Du
ticrllng :luffiillige ObC'rcinstillllllllllg mit der cartuht Bonifatii , ebenso ill 
drr Forlllulierung der SchrC'iiJerzeile usw. Durch diese Stilproben wird 
I{udoir als \Terfasser der cartula Boniratii erwiescll. Zcitlich legt das 
r('rgleichsmatcrial die Juhrc 8:22-2-1 fUr die FlilschulIg nahe. DaB 
eillC' alte Grcllzbeschreibung <lUS dee Zeit des Ronifatius ahnlich der 
liallllllelburger yom Jahre 777 ihr zugrunde liege , ist moglich, aber 
nicht Zll erweisen (vg!. I.lUeh 1'h. HailS, Greuzbeschreibllllg des Fuldaer 
i,lostf'rbezirks ill Fuldaer Geschichtsb1. XII (lfll!I) S. 177 f.). Eine 
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altere sich amtlich gcbardende Urkunde mil weitem Umkreis des UI'

spriinglichen Klosterbesitzes zu schaffcll Jag nahe, als 822 mit lIraball 
oill .Manll an die Spitze des I{lostc!"s trat, del' so wie er flir den Alls
ball def Fuldaischcn Grundhcrrschaft tittig wflr. Dabci war VOtl he-

o sOlldel'er BedeutulIg die Absicilt, delll f(loslcr den gcwiinschten tC!'filo
riulcn Umkreis allch als gcistlichen Zchntsprcngcl kil'chcnrechtlich ZII 

siclicrn. Die Zehnlcrdrage, die Absicht den (;011113 del' KirchenzehnlclI 
irn Kampf gageIl bischoUichc Ansprliche dcm 1\loster Zll sichorn , schuf 
in del' gleicben Zeit H2-2- 23 auch den AntrieiJ fiir die rerunechtung 
des Zachari:'lsprivilcgs durch Hudolf, dessen stilistische Eigentiillllich
keiten hier wie in Diktalen Rudo]fs :lllS diesell Jahrell sich widcrspie
gcln. Da Hraban 823 mit dcm venlllcchtctCJI Privileg in Rom gal' kein 
Gllick gchabt hattc, so unternahm es RndoJf, <luf nhle JugendliebhaLe
reicn zurUckkommend, in den Jahren 854/5 einc an angeblichem Aller 
ebenbiirtige Konigsurkunde (Pippins von 753), wclche das Zacharias
privilcg wortlich in sich aufnahm unci bestll.tigtc, zu fiUschen mit del' 
Absicht, die pH.psttiche Kanzlei von del' Echtilcit unci Glanbwiirdigkeit 
des Privilegs selber zu iiberzcllgen. und er haUe durchschlagenden Er
folg. DaB das falsehe Pippinsprivileg so sJ>iitcr Entstehung ist lchren 
die Vergleichllug mit zugrullde liegendcll Mustern unci die stilistischell 
Heriihnmgen mit eillem Werkc Rudolfs, das wolll llm das Jabr 85U ent
stunden ist. leh mochtc del' method is ch vorbildlichen, trcrrlich geschrie
benen Abhandlung rccht viele anfmerksame Leser wiinschen. 

Weud el Schlac1lte r, Beitrage zur Lalinitii.t der AnilitIes 
FlIldenses. (838- 887.) Greifswaldcr Dissertation, J9l4. 125 SS. 
- Es liegt nulle, daU man in dieser von Ernst Bernheirn Ilngeregten, 
iiheraus fleilligen Schrift einen Beitrag erwartct iH! cIer so viel erort('rlen 
Verfusserfrage del' Fuldaer Annalen (ob 'feil 2 (838- G3) von HlIdoH, 
Teil 3 von Meginhard oder alle einheitlich von dems('lben \'erfasser 
scicn ~ vg!. die Beriehte Stengels in uLlserer Zcitschrift, zuletzt 47, 
428). Sehl. kennt und nenllt die beziigl. Literatur, aber del' Stoff seiner 
gramatikalisehen Untersuchung-en war so rei ch, dall er sich auf einzelne 
KapiteJ des Sllrachgebrauchs beschriinkte und in Erwartung ('iller im 
gleichen Sillne gehaltenen Fortsetzung verzichtcte, \'erfrilht Schlull
l'olgcrullgen ZLi ziehen betr. del' Streitfrage, die er, Tcil 2 und 3 untrr 
den Namen Rudolf und .Meginhard Ilnterscheidcnd, a ls offen behandrlt. 

Her manll P ongs, D asH i I d e b I' and lie d, 0 bel' 1 i e fer 11 n g 
ltnd Lautstand im ,Rahmcn del' ahd. Literatur. Marhurgcr 
Dissertation W13. 200 SS. - In dies'er Hmfangrcichen Schrift besch1lftigt 
si ch P. natiirlich eingehend mit der Kasseler Pergamellths Kodex theol. 
fol. 54, auf deren e .. sten und letzten leeren B1utt das lIildebmndlied 
eingetragen wurde, wie mit den anderen Kasseler Hss. Fuldaer Ursprungs, 
er handelt eingehe)ld von del' Fuldaer Schreibsehule des 8. H. D. Jh:s 
1I1ll.l ihren Dcnkmalern. Das Ergebnis fUr seine besondcre Frage ist, 
daLi dus Hildebrandlicd in F'ulda im 2. Jahrzehnt des U. Jh:s VOIl zw('i 
graphisch Illerklich lInterschicdcnen Schreibcrn ails dern Gediichttli~ 
in jcnc J-[s. eingetragPIl wurdc. Ihre ,"od age C'lltstand \'01' 7!JO mitt<>lst 
UmsC'tzen eines hochdelltschell , vielleicht aus Baicrn stitllllnenden Licdes 
durch einen niederdeutschen Schreiber. 

J\[:lnfreil Stillllll ing, Die EnLslchung des weltlichen 
'1'crritoriullls des Erzbistullls :\Ja.inz. I. Teil. llresluul'r Ilabi
lilnlionsschrift WI3. 117 S. HO. Diese Schrift 1'Ilthllit lInter dem 'ritei 

• 



323 

.. Die B('sitZlln~('1l d('s Mainzt'r Erzstifts his ZlIllI Endt., dt's 12. Jh:s" als 
\'orlliu(pr dt.'s in den Schriften d<'r DarmsUidler lIistorischell Komrnissioll 
angekiindigtrll Buthes die rorgeschichte der Nst seil dcrn lB. Jb . sich 
<tllsbildendell territorialell lIC'rrschaft des Erzstifts. Sie gliedert sich in 
drei J\upiteJ: his nuf die Zeit Ottos I., his znr ~litt{' d('s 11. Jh:s, bis 
ZUIl! Elide d('s 12. Jh .'s. EinE' <,ingehende Besprechullg Illull his nach 
rollt.'udung df's Buch('s vorhehallpll bleiben. ) I:1n darf ih .. hei del' 
~H'hiilwn Bril('rrschllng d(>r Quelll'D UIlI.! Lite-mtllr, von w('lcher dllS Yor· 
lil'gcndc Heft Zellgnis gibt, mit zU\,('Tsichtlichen Erwartung€.'1l auf (,juc 
wertvollc Ben:'ichC'rtlllg IIllsen'r historisthen Lit(>f<ltur entgC'gellsehC'H. 

Marbw'g, K. JVenck. 

J\dolf S Wl zel, Zur 1I1testen Anlage Cnssels. lIist. Vierteljahr. 
"hrift H II (JllI ·I) II cft 2, S. llil - 86. 

lingo Brnullc r, Di(' iilteste Anlage der St:,dt ClIssel. lIess. 
Chronik III (1914) IIcft lJ , S. 273- 91. 

(\hC'r die LlIgc desl\onigl. Fronhofes , mu den sich das lllteste 
Cassel entwickelt hat, hat si cl! zwischen dem vcrdienten r('rfusser "der 
Geschichte Cassels·' lIugo Brullllcr lIud dem uekannten Rechtshistoriker 
Adolf SWlzel ('in Streit C'rhobC'll , dC'1Il die oben gen:ulIlten Schriften: Angrirt 
SWlzcls lIncl Abwehr ;Brunllers gewidmet sind. \"orw<"g sei bemerkt, 
daB a.ufs I<"bhafwst(' zu hedauern ist, wie in diesell Streit von heiden 
Seiten eille p('rsHniicll(' Nol(' getragen wordell ist. St. hat die Geschichte 
Cassels VOII Br. nicht mit der ge'iJlthrellden Achtung behandelt, di(' ihr 
;'lllgemein anerkannter wiss<"nschaftlicher \\'ert vcrdient: jedenfalls be· 
schwert sich Br. nicht !nit l'nrecht, daB seine Arbeit gruudslUzlich nur 
die I"f'stsrhrift gpnannt wird, "wohl mn sC'inen (des Bnches) wissen· 
schaftlichen Wert hrfllbzuse lzen", uLld erkHlrt diese T<'Ildenz SWlzels 
mit seiner \"erstiulIllung, daB Br. einen iUterell Aufsatz seines Kritikers 
Zllr Streitfra.ge nicht gewlirdigt habE:'. Andrerseits halte ieh die Art , 
ill der Br. nun wie>der se abkanzelt, ebenfalls nicht flir recht Llnd Hir 
fast unge>hiirig gegell riHen ),11100 , der anf ein langes wissenschartliches 
LebC'n zurlickblicken kunn , der in seinen Arbeiten zur Geschichte der 
hrandenburg.preul.Sischen Rechtsverfassung und - \'l'rwaltung, in scinell 
Studien iiber die (leschichte der gelehrten Rechtsprechullg und des ge· 
lC'hrtcll Richlertullls IIcbcn manchen Irrtiimern der Wissellschaft vicIfache 
Belehrung, mit seinem Il'bhaften Temperament, seinern Entdrckungseifer 
reich(' Anregung gegeben hat. Der gerligte Dogmatismus SWlzels i~t 
ja wohl nur eine Schattenseite wissenschaftlieher \'orziige, aus dem ju. 
ristischen lIauptbe ruf des Rchriftstellers erkliirbar. Es seheint mir un· 
hereehtigt ulHl librrflii ssig, !it. als Dilettanten zu charakterisieren, ihll 
als (iegner einzurLihrC'n mit seinen 'fallen Titeln als wi .. klicher Geheirner 
Kat und Exzellenz , ihn stets " ilerm StOlzel" zu Ilellflell im Gegensatz 
zu alien iibrigen nur mit ihren :\amen zitierten rerfassern gelehrtcr 
Werke, und schlieBlich gar io einer AnmerklU1g von dem " alten Hern .. ' 
zu SI)rechen. AlI se itig wird das Bediirfnis empfunden, aus wissensehaft· 
lich<'f Polpmik das kleinlieh Personliche zu entfernen, ieh gla.ube heute 
meh .. denn je , da di(' ernste Stunde des Weltgesehehens jeden erillllert, 
die Bed('utung wisse ll schnftlicher Einzelfragen lIicht zu llberschiitzen . 

im Sachlidlrn stelle iell mich nun durchaus auf dit' Seite Bmn· 
Hrrs . An se inC'r \'C'nnutung, daB der Fronhof "vom Marktplatz al,· 
wilrts zLlr Flllda zu slIcht'1l sei, wO er den heutigen Renthof, den \virt. 
s chaftshof de .. landgriiflichC'n Zeit mit einbegriffen Imbe", diirrcn wir 
al s dl'" unhedingt wahrscheinlichsten restlmlteu . SWlzrls lfypothese , 
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daB del' Fronhol wcitcr Fulcla abwarts an del' Gasse "vor del' Schlagd" 
rechter Hand gelegen haLe, ist abzuweiscll. 

IStolze] begrUndet spine Hypothese mit dOl" Annahmc eincs ue
sonderen Schllltheifjcnhofes, del' sjch ails def Cllrtis entwickelt habou 
so lJe und als RcchtsYol'ganger des spa.teren Amtshauses wie dieses nuf 
del' behaupteten Stellc gcJegen babon miissc. Bl'unner weist aber liber
zcugclld nnch , daB in der fraglichen Zeit , filr die Stolzel das Bestehcll 
dieses Schuithei3ellilofcs anni)nmt, ein beson<.lerer SchultheiJ3cnhof nicht 
vorhanden war, ein solcher jedenfaHs illllllcr mit dem Rcnthof, del' ill 
.dten Zeiten kllrzweg del' ,.Hob" odeI' das ,.Hobrhus'; heiJ3t, i<.lentisch 
gewesen ist. . 

AllJ3er dieser iilteren BegrOndung seiner IfYj)othes(> vel'teidigt sic 
St. diesmal noch mit neuen Griinden philologisc lel' Nahtr. Er Sllcht 
die Lage des Fronhofes aus den Namen vou StraBen abzuJeiten, die 
sie erhalten haben sollen von ihrer Orientierung auf den Fronhof , als 
das Zentriull des altestCll Kassels. Es handelt sich um die Marktgasse 
und zwei GaBehen, die im Jahre 1782 erst sicher als Thomas- und 
Franziskusgasse bezeichnet werden. Den,xamen del' Marktgasse lJilJet 
SWlzel nach alter Schreibung in den del' )[arkgasse zuriick; d. h. Gasse 
del' Mark, als eincr StraBe, die van del' curtis nach dem Zentralpunkt 
del' Mark "Dietmelle" gegangen sei. Nun widerspricht abcr einmaJ die 
in der Orthographie des 16. und 17. Jnhrh. wechselnde SchrC'ilJung: 
Mahrgasse, 'Marggasse, Markgasse, lIl'arthgasse , nicmals del' Absicht da
mit die Marktgasse ZIl nennen: Ilndererseits bedeutet Mark, wie HI'. Illit 
Recbt betont, in C1'ster Linie Grellze, nnd nut' eille StraBe, die a.llf del' 
Mark als del' Grenze cutlang liluft, kOllute Markstral3e heiBen, nicht 
aher eine StraBc inmitten des von del' ),1 ark 1llllSchlossenen Gehiets del' 
Genossenschaft. 

Nicht mehr iiberzcugen die AusHihrungcn Stolzels libel' <lie beiuen 
GUfichen , die er ZentellgaBchen nennt, wie er in ('inem halldschriftlichcn 
Str<lBenverzeichnis von Kassel liest, das si ch an ein Hauserverzeichllis 
von IGOo ansch1ieBt: del'Stadtplan daw ist verloren. Br. ]jest Zeutcn
g<lssen. trotzdem del' U-lIaken fehlt , allf den SWlzel alles Gewicht IE'gt, 
\Veil der Schreibcr nie dieses Zeichen vergesscn Imbe. Doel! zahlt Br. 
nicht weniger als 24 Fil.lle, in denen das Zeichell in diesel' Handschrift 
nicht gesetzt wird , wie j~L anch Unbestandigkeit hierin typisch fUr das 
W. und 17. ],Lllrhundcrt ist. Ein anderer Plan, del' die Schreiuung 
Zentengassen noch <lufweist, wird VOII Br. als spiitere Kopie mit un
zahligen Fehlern nachgewiesen, sodaB ihlll also keine quellenllliiBige 
Bedeutung zukornmt. Es liegt daber kein Grund VOI', Br. die Jdentni
zierung diesel' Gasscn mit den Zcutengassen streitig zu machen. die er 
aus underen Griinden sehr wahrscheinlich gemacht hat. Yielmehr ist 
die von St. versucht.e Zuweisung des sonst urkundlich belegten NUllIcns 
del' Zeutengassen an die Druselgassen ebensowcnig wahrscheinlich, wie 
die Inanspruchnahrne der Tholllas- und Franziskusgasse als Zentengasse. 
Abel' gilbe cs sclust Zentengassen, die UbrigC'lIs mit .,e", nicht mit "Z" 
geschrieben werdl'll miif3ten (eine solche eintllal von St. hcliallplcte 
Lesung bestreitet Br. ), so wiirden auch sie nithts HiI' die Lugc del' 
cllrtis beweisen IInd ('benso zu beurteilcn scin, wie eine StraLie, die 
ibrell Namen von del' Mark genomllletl ha.tte. 

Die geologischen Griinde fUr die SWlzclsche Hypothese \'011 del' 
Lage del' cnrtis konnen ill der Tat in einer historischen Betrachtung 
kalllll erortert wcrden: wertvoll aber wi.lre eine allgemeine Unlersuchung 
Uber das Auftreten VOII SlraBennamen wie "Schlagd'; in deulscheu 
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SlltdtCII, worallS si ch wolll ;tuch rin rhrollologischer Anhalt gcwinnen 
la5s(,11 kbllllte, wnulI derartigc doeh eillell gewiss(,1l nrad sUldtischer 
Entwicklung ankiindigcnde StraBl'uhautC'1l !lusgeTiihrt s{'in lIlij~CII. 

ZUlU RchluC norh ('in Wort ilb('r die ltlt('stt'll llrkundlichrll Er
wahnungrll 1(355('18. I)a SI. aus inuerell (:riind('1I nicht wahrsch<>illlich 
gt'macht hat. daB l\onig Ouo 945 in Kassel hinell Tag abgehl.lltell 
habe , wHate jeh keillrn Urund gegen di(' AuffasslIng Brunners, daB das 
in drr llrkunde gcnanntc Cnssella linger Kasscl ist und nicht Custel 
Iwi ~Iainz. Er begriindei sei ne AuffasslIllg zudrlll philologisth damit, 
daB all(' im i{omiscIJen Germunicn gelegeneu Orle, die "on "castcllum" 
ihn'll \'amcll tragen , des t hinter df'1ll S lIirht ermallgelten. Drf \'or
wurf SWlzcls, BrlllllH' r hatH' die Literatnr liher dicsc Frage nicht ge
kannt, ist Ilatiirlich unb~griind('t. 1111 (;('g('ntl'il ist C'S wohl so gut \Vie 
sichC'r, daB Brunnrr <Inch dir SWlzl'l allcrdings frrmd gcblicbenc AuBe
rung E. v. Ott('nth'lls in srillcr Xcub('arbritung von Bochmef Hrgesta 
illlJ)('rl.i 11 grkannt hat, d('r di(' Richtighit der Auffassung Kijpkc~ und 
Diimmlcfs von CassC'lIa = Cast('1 einC' offclll' FntgE' sc in HiBt und die 
IdC'nt ifizierung mit "asse l ausuriicklich als nicht allsgrschlossen Nkliirt. 

XCII bringt Stij!zc! ('inc UrkundC' \'on un bei , ('in [mmuniWts
privilC'g ftir das [Hostel" Essen, die sag!, daU "duns villas Hohcll11JNg 
rt C'hasulla a Lothal"io rcgl' ('I a Ludovi('o ·' dcm Kloster gefi;chcnkt 
wordell sricn. StOlzpl hat den lIel":l1Isg('b('r del" Urkunde in den ~1. n.D. D. 
I. B.): Richl falsch vcrstandC'n Xur mil Bczug <Hlf die interpolicrtt' 
Zcugrnr{'ihe hlilt ('I" dip Angahrn flir richtig. FUI" dir cbenfaJls inter-
1l0liel"tNl SchenkulIgen hezw('ifrlt el" ('fi; gC'radezu. In spiilercll Er
Ilcuerung('n . des Privill'gs winl nlimlich der Bcsi tzstand des Klosters nicht 
rrwlihnt. Aber wiiren die Angaben iiber die Schenkungen <llleh richtig, 
so hilttc das doch kcine Hedelltung lIud das .Alter Kassels diir(tc nicht 
bis 85;) al s sJliUeste Grenze (Tod Lothars ) herallfgeriickt werden. Denn 
alle diese OrtsanglLhen beziehen si ch nimlllermehr auf die Stadt Kassel 
in !lessen sondern auf nahc rheinliindische Gebiete: Homberg, Ober
und :\'ieder·Casscl (im Krei s NeuB) des Hpg.-llez. DUsseldorf, was be
wies('1l wird durch das ebenfalls in der Urkunde al s geschcnkt auf
gdiihrte , dem genallnten lHlCh Oesteriey schon flir den Anfang des 
D. Juhrhunderts hrlegten Cassel al s Polizeibezirk ('Ilg bena chbarte 
" lIrl"te" = Jirerdtc . 

]11 arbw·g. lValther 8clwtte. 

Literatur zllr Grschichte der heiJigen Eli sl.l beth . 
Seit Ill('inel" letzten Berichterstattllng ill Zeitschr. 16, 2-H- 2 sind mir 
mehrcrc llesJllechungrn de s Buchrs von DI". Albel"t lLlI yskcns, 
DH soge n. Librlius de dicti s quatuor ancillurlllll s. Eli s abcth 
cOllf('ctus (Inll) bckannt gewordcn, die Erwiihnung vcrdit'nen, welln 
sie auch im \\"('s('utlichen allf ein selbsUilldiges l'rteiJ ausdfiicklich vef
zichtfn: I) des alii W. Jun. l!)l2 vefstorben('n A. Ponceiet ill1 .Iuli
hch del" Analecta Bollandiana XXXI ( Wl2) p. 378-U. 2) eines Allollymlls 
im Jllliheft d('r Liiwruer Hevllc I)'histoir(, ecciesi:tStiqllc Xn" (l!JlU) p. 
/-;.j1 '2 . UI von Oerhard BOllwet sc h in '1'heol . Literaturzeitullg, 
!Pi. ,Jahfg., :'\f. 25 VOIl1 6. nez. lUJ3, Hp. 78-2 -B. Po nee let \,ef· 
wies anf eine bishrr nicht h(,fangezogenc \'~llikalli sc h (' 115. der langcren 
Fass lIng der Dicta vom End(' des 14. Jh ."s. In allsgicbigcrer \\'c isc, 
dllrch cingehellde Mitteilullgell aus riller li s. der Uni\"ersi Ui.tsbibliothek 
zu Frrilmrg in der Scliweiz IInd ails (·iner Hs. d(,1" Nationalbibliothek 
zu FJ orenz haheu sich di(' Frallziskanef I', Jlarlll Pns('hali<; Aughule 

• 



326 

IInd P. ~[i('hael Hill I illl AIChivUIll F'ralH'isC1IIHlIll historiclIlll n (1! IJa) 
p. (;1 75 bez\\,. p. 322 27 Dank vcrdient. Bcide lIandschrifl c l1 {!;p. 
horclI der Jangcrell I<'nssung un, die ~'rciburgcr entbehrt tit'S Prologs, 
die Florentillcr hat den Prolog der ktirzcl'clI I<'<tssung. /(rankhcit und 
Kricg haben mic!! verhindcrt meine Elisubcthforsehungcn wietlcraurzu
nchmcn, sobald als m6glich soil cs geschehcn. EillCIl hlibschcn Bl'i
trag zur Geschichte der Litcratur der hlg. Elisabcth li efcrte der unsorn 
Lcsorn durch seine Biographic Konrads von ~larburg bek<tnutc Privat
gelehrtc J)r. Pnul Bmnll Wberweimar) mit seillem Aufsatz 0 e r B i 0-
graph £leT hI. Elisabeth und des hI. Dominikus Dictrich 
,'on Apolda O. F. P. in: Zeitschr. des rereins f. Kirchcngesch. in 
der Provinz Sachs(>n, n. Jahrg. (~lagdeb . 1912), S. 121-33. Braull bringt 
lIns, soweit es die Quellen gestatten, die Personlichkeit Dietrichs 11llhcr 
al s bisher, insbesondcre seine Hezichllllgen zu }.Iechtild von )Iagdebllr~ 
unci der l\lystik, er gibt auch cinell Einblick in die gewissenhaftt' Art 
se iner hiogral)hi schcn Arbeiten, alles Ilicht gerade erschopfcnd, ah('r 
hrauchbar nud fOrderlich. S. 125 hittte er nicht yon Aunalcll des 
Kaplans Ludwigs IV. Bertold, sondern von den Gesta Llldovici d('sselbclI 
sprcchen 5011 ell. Es fchlt dll auch ein lIinweis auf Jlolder·Eggcr, Stllciicn 
zn thOring. Geschichtsqucllen 11 in Neuclll Ar('hi" f. lilt. dtsch. Geschkde. 21J 
(1895), S. 632 f. Gaoz vermisse ieh ein Wort liber die lILlgeheuC'rl' 
rcrbreitung und die auBerordentliche :'\achwirkung \'on Dietriehs Elisa· 
hethbiographie in lIlallnigfachen Bearbeitullgen und Ubersctzungcn. 
ron denselben Puul UraulI erschien im Archiv filr hessischc N. F . IX 
(WJ2), S. 1-13: Studiell zur Geschichte der heiiig en E l isa· 
beth. 1. Die hlg. Elisabeth nod ihre lleziehungen Zll Ungal'll. • 
2. Kanonisatioll und Translation der hI. Elisabeth. S. W: 
Stammbaulll des lIauses Meran zu Elisabeths Zeit nnd ihrer Kinder. 
Diese Aufslitze B.'s lassen beziiglich der lIntrrscheidenden Wilrdigllng 
der Quellen und nellercr \-ermutnngen so IllI.Hlchcs ZlI wlinschen librig. 
S. 3 dlllite nieht schon fUr das Jahr l2LL "Olll Wartburghof, S. n 
nicht vom "Kaiser" PhilillP gesproch(,1I w(>rden. \'on J)r. \\'1111 01111 
nUc klng's yolkstiimlidlclIl Le b e u cl {' r h (' i I i ge n El i s ab e t h (2. A. 
1898) erschien nach dem 1'ode des Yerfass('rs eine 3. "erb. Auflagc ill 
gleichem Umfang (i\larb urg, Elwcrt J!HB, 72 S., 12°). An manchell 
Orten HiCt sieh die bessernde Hand C'rkcnnen, fUr eine nello Auflagc 
cmpfeltle ich die Ueseitigung einiger \ 'ersehen : (S. 13) Elisabeths Tochtcr 
Sophie ist nicht auf der ;'\'euenbllrg, sondern auf der Wnrtburg geboren 
worden, vgl. Ch rOll. Heinhardsbrunn, p. 1;0:) und 1)(f2, jS. 11) Konmd 
"on Marburg wurde Elisabeths B('ichtvater nicht im Fruhjahr 1225, 
sond('rn irn f'riihjahr 12'2G, vgl. S. 2-1 obclI und den Anfang des "cbens· 
abrisses Elisabeths "Oil Konrad "Oil Mal'bllrg. Die Andenlllg S. 62: 
Papst Gregor IX. gehietet ihrcn Todestag (17. ;'\'ov.) zu feiern - (gegen
iiber 19. Nov. in der 1,lammer der 2. Aufl.) ist geeignet ohne erkJaren· 
den Zusatz Yerwirrullg anzllrichten gegentilJ('r ell'r Tatsa.che, daB \'011 

der lIeiligsprechung Elisabeths bis hellte del' 19. ::\'o\,. als Elisabethtag 
gcfeiert wird. Es l11uBto ausgesprochen \Vcrden, daB in del' lIeilig. 
sprcclllUlgsbuJie "on 1235 irrtiimlich der Begriibnistag (l!J. Nov.) als 
l'odestag zur Feier empfohlen wllrde, wiihrend in Wahrheit Elisalu.'th 
hei Anbrllch dC's 17. No\,. gestorben ist. Nicht gut Zll hei6en ist die 
Alldl.'nmg aul delll "'itrlbl;ltt _Lundgrafin \'on I1csscn'" stntt des frUherC'1l 
.,Landgrafin \'on Thiiringen-. - Ganz im Zl.'ich{,1l cpischcr Erziihlung 
slcht die cnglischl.' Hiogruphic Elisahcths VOII Wlllilllll Canton, author 
of ,A child's book of Saints· ... The story of Saiut Elizabeth 
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of '11 u n gl:Lry, with eight illustrations (buntfarbige Phanhtsiebildel') by 
Elc<lillor Fortcscue Brickdalc. London, W, ,ll erbert and Daniel. 95 New 
Hond Street. 6 sh. [I!HBJ 218 p. ]m N,whwort bekennt si ch del' Vcr
fasser abhangig \'011 Montalctllberts Hi stoire de Saillte Elisabeth (1886) 
unci dcm Buchc des in Paris Jebenden Ungarn Elllile Horn: Sainte Elisa.
both de Jiongrie. Paris (1901), welches die Ergcbnisse der neuercn . 
dcutschen Forschungen Ilutzbar gema,cbt habe. Wenn doch das erstcre 
Work in del' so sehl' bcrcichertell deutschen Bearbeitung J. Ph. SUidtlers 
B. A. Regensburg 1862 iJcnutzt worden ware! Horn schrieb mir rill Juli 
W13 VOll ciner 23. edition seiner Elisa.bethbiographie, "que j'ai mise 
all point d"apres les dornicl's travaux publics en Allernagne". - Dcr
solue }~IIIi1e Horn vertiFfelltfichte eben damals das liu.ch: I uf I u 0 nee 
socialc de Sainte Elisaueth de Hongrie. Paris, Libruiric 
Victor Lecoffrc, J. Gaualda, editeur. Rue Bonaparte 90. 1913. 125 piI.g. 
b!0. Der Titel ist vielvCt"sprechend, cine bofriodigende Losung der Auf
gabe ab er setzt cine auBerordentliche Umschuu tibee die Zengen dOl" 
Elisabethverehrung in OberJiefenwg und Dichtung, in den Anstalten der 
Barrnherzigkeit, in den geistlichen Genossenschaften und in den Werken 
"lier Kfinste voraus; wer diese Aufgabe lllltcrnimmt, soUte die Krcisc, 
ill denen diose rnannigfaltige Elisabcthvcrehrung gepfiegt wurde und 
gellflegt wird, unter jedem Gesichtspunkte beherrschen. Fiir cin solches 
Work ist es noch zu frlih .. Iell sage, was man bei Horn findet. In 
einer Einfiihrung teiJt er ehrende Urteile insbesondere auch van pro
tcstantischer Seitc fiber Elisabeth mit. Die boiden iolgenden Kl.lpitol 
,role soci<11e· und ,vje conjugale' kommen liber die Erzahlung cinzelner 
Ereignisse von Elisabeths Leuen, gleichgiltig OU gut oder schleeht ue
zeugt, nieht wesentlich hina.us. Dabei blickt der Gedanke der modernen 
Frauenemanzipation viel zu sehr hervor. ..Mit einigelll Erstaunen stieB 
ieh weiter auf das Kapitel "Marburg" (S. 68- 94), dies Erstaunen wuehs, 
als ich S. 68 las, daU die Stadt Marburg sich an den Ufero der Lahn 
erhebo, ,Ulf dem Gipfel des Waltbergs (1), Horn hat vorher wiederholt 
(S. 31, 46 , 52) in mittelalterlicher Form den Rorg, der die Wartburg 
trii.gt, Wartberg genunnt, wie kommt. er dazu, ihn an die Lahn zu vor
setzcn? Die Stadt Marburg, die jetzt 16000 Eiowohner ziihJe. hat er 
doch sehr untersehittzt, die Universitiitsbibliothek (S. 72), die er no ch 
in del" BarfiifierstraBc sucht, ebenfalls. S. 75 spricht er von der Feste 
Frauellburg 0) us\\'. Was die clem Protestantismus abholclen Seiten 
(S. 87- 89) in dem Ruche ZlI snchen huben, vermag ich nicht einZll
sehen. Das Kapitel " Literatur" ist unberechcnbar in dem was es nennt 
unel dem was es vcrschweigt, die bibliographischcn Angaben im ganzen 
Ruche Iassen alles Zll wlinschell iibrig. Dus Iet.zte Kapitel nennt a.uf 
den Namen Elisabeths gegrilndete heute hestehellde lIti.i.tser barmherziger 
Nilchste~liebe , lIncl cia ma.ehte 1I0rn fUr seine ullgal"ische lleimat AIl
gaben, die man sonst wohl nirgencls so vereinigt findet , seh.lieBlieh 
ztlhlt H. die heutigen Elisabethvereine Deutschlands summarisch allf. 
- Zur Wiirdigung de .. Zeitschrift 43, 440 genannten B i 0 g rap h i 0 
M a r g are t e 's v 0 nU]) g !.\. rn, e i II eT Ni ch t e cl C r hI g. El i s ab e t 11 
von demselben Emile ][orn (1908), ist die Anzeige von Y. O[rtroyJ in 
Anal. 13olland. t. 32 (1913) p. 477-8 anzuHihren, welehe besonders 
auf den 1896 gedruekten VOIl Horn iibersehollcll umfangreichen Kanoni
sfttionsprozeB, eigentlieh die einzige Quelle der alten l3iogra}}hcn hil1-
weist. - Ein verheiBungsvoJler Aussehnitt einer kiinftigen grol3en wert
vollen \'eroffentlichung liegt vor jn cler GieBener Dissertation des Ober
lehrers Friedrich 8ch lll OIl , Zur Ikonographie cler heiligen 
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Elisabeth im 13. Lis Hi. JiLhrhullderL GieBen, Drllckcrei Olto 
Kindt, Hl14. !)4. S. gr. S(), - W<.IS wir hier crhaltell, (8. 1- 27 Die 
Bilde.zyklen, S. 28-72 Einzeldarstellungeo, S. 73- 71> Anhang und 
Nachtriigc, S. SO-!lJ Anmcrkungen) ist ein 'feil des mit ...\.Lbildungen 
vcrseilcnen Werkes "Die heilige Elisabeth in del' hildcnden 
K u n 5 t cl e s IS. b i s 16. J h. 's", welches als Bu. 3 del' Beitrl1ge zlIr 
KUllstgeschichte Hessens nod des. Rhein-Main-Gebietes herausg. von ProY. 
Dr. Chr. Hauch-GieBen, im Yer]age von N. G. Elwert erscheinen 5011. 
Eine Besprcchung kann erst nach Veroffentlichung del" ganzen Arbeit, 
welche durch die Yerwuudung des Verfassers im Kriegsjahr lH14 vcr
z6gert wurde, erfolgen. Die Dissertation Hil3t den grof3cn Rciehtum 
des kunstlcrisehen l't'laterials, das del' Yerfasser in jahrelangcr IlllermUJ
licher Arbeit, vielHUtig, ,wch von mir llnterstiitzt, ZllsammengelHaeht hat, 
bcreits liberschen. Nieht zum wenigsten wird die Mar-bllrger Kunst
geschiehte von seinem Buche Nutzen ziehen. - EillOIl ffir woiLc !Croise 
bestimmten Auszug deI in Zeitschrift 46, 253 f. besprochellcn Schrift 
von Carl Mirbt, del' Karnpf mu die Elisabethkirche in Maruurg j!)l2 
bietet in selbstsUindiger Fassnng PIaner ])1'. Fra ll z Pl'eger in Cassel: 
Um die Kirche del' heiiigen Elisabeth. NI'. 80 der "Wart
burghefte". FUr den evangelischen Bund und dessen Freunde. Berlin, 
VerIag des Evangclischen Bundes 1913. 24 S. 12 o. 10 ~. - Endlieh 
will ieh cincr zwischen Phi 1 i p pLo s c.h un d III i I' g C P f log c n e n 
Erorterung Ober rilmars (:.1) Elisaucthbiogrnphie (Hessen
land 27, 241, 258 und 339,......40) gedenken. Sie wurde hcrbeigeflihrt 
durch die bei Besprechung von Hopfs Yilmarbiographie iiberraschend 
hingeworfene Behauptung L:s: ,.,Die 1895 unter Vilmars 'Namen in 
Glitersloh erschienene Schrift "Die heilige Elisabeth" ri.ihre kaum von 
ihrn her". Da del' gelehrte Herausgeber Dr. C. A. Wilkens, der den 
anonymen Aufsatz der Hengstenbergschen Kirchenzeitllug von 1842 ent
llommen hatte, in seinem Hi_ngeren Vorwort nicht die gcringstc hweifels
erWtlgung wegen \'ilmars AlItorschaft bekcmdet hatle, '50 hielt ieh cs 
fill' richtig, del' Anzweifelullg, welche L. ganz ungewohnlicherweise 
ollne irgend eine Andeutung, daB er seine ZweiJelsgrfinde mitteilcn 
werde, ansgesprochen hatte, die Grilnde entgegenzustellen, welche fUr 
Vii mars Vcrfasserschaft sprechen, urn auf dicsem Wege mogJichst die 
Wahrheit fcstzustelJen. lch habe daher auch meinc im zweiten Allgust
heft des Ifessenlandes (1913) gegebene Auslassung lIerrn Dr. WiJkens 
zugesandt und erfuhr von ihm in Brief vom !). Sept. 1913, duB er von 
sich aus zur Annahme Vilmars als \'erfasser gekommen sci, daB ihm 
Albert Frcybc [1911], als er ihn urieflich auf den AlIfsatz hinwics, er
widert habc, Piderit [K. W., del' Gesinnungsgenosse Vihnars tlncl Heraus~ 
geber zahlreicher aLlonyme!' Aufsatze V:s, vg!. Hopf's rilmarbiographie 11, 
tl58] haLe ihm versichert, daB Vilmar del' Verfasser sci, uud !lahe das 
als genaucr Kennel' seines Meisters zuverHissig wissen konnen. Wilkens 
moge die AbhandJllng neu herallsgeben. - Nachdem cs geschchen, habe 
dcr ihm befreundete Hopf ihm Zweifel geiillficrt: in dem von Y. sclbst 
hintcrlassenen Vcrzeichnis seiner Schriften fehle dieser Aufsatz. El' 
(Wilkcns) habe dann durch Einsicht in Hengstenbergs Ilandexemplar 
del' Evangel. Kirchenzcitung, welches die Namcn del' 1I1itarbeiter nnter 
den anollymen Artikeln von des Herausgebers lland hinzugefligt ent
haJte, Sichcrheit zu crlangen gehofft, aber Hengstenbcrgs Bruder habe 
iiber das Schieksal des Handexemplars kcinrH AufschluB gebell 
k5nnell. - Darauf habe ieh selbst bci del' heutigcll Schriftieitung 
del' EVl.tngclischcn !Cirehcnzeitung, Herrn Pastor Pauli in Friedcrs-
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dOff bei Scclow, wegen jencs HandoxclIlplurs ungefragt , crhielt aber 
IInlerm 2·J, September 1913 den Bcscheid, dal3 cs nicht Zll SCillCll 

llti.ndcn sci und sich iiber seinen Verbleib bei dem oftmllligcll 
WcchseJ , dcm die Schriftleitung def Ev<ulgelischclI Kirchenzeitung lintel'· 
worfen gewesen sei, sich nichts feststcllcn [assen \Vercle. So blcibt cin 
iiuBcrer Beweis fur odeI' gegcn V:s Ycrfasserschaft wehl unerreichbar. 
l\Iit dicsen Festste1]ungen organze ieh L:s im e.-sten Novemberheft HIl3 
des "Hesscnlnndes" (S. 340) gegebene AusfGhrungen. DaB Ausdrucks· 
weise unel Stil auf V. hinweise, hat lIopf (vgl. cbenda S. 34.0) im Unter
sellied VOll den oben genannten .pr~i Gelehrten abgelehnt, und das ist 
sicher nicht leicht zu wiigcn. Ubereinstimmllllg oder Unterschi(!d in 
wichtigen Auffassungsfragen festzl1stcllen z. B. in dcrjenigen lib er das 
rerhaltnis Konrads von .Marbllrg ZlI Elisabeth (vg!. S. 38-39 und 
51 - 52) mit Vilmars knappen Worten in det" " llessischen Chrollik" 
(1855) S. 5 huJte ich auch nicht geeignet, eiu sicheres Ergebnis zu er
ziclcn. Andrerseits konnte filmar auch Grund haben, bei AbfasStUlg 
seines Schriftenverzeichnisses den Aufsatz liber Elisabeth unerw~ihnt zu 
lassen. DaB er unter wissenschaft lichem GesichtsplIokt besonderen Grund 
gehabt habe , setn Gedachtnis zu erhaltcn. wird lllall nicht behaupten ... 
diirfen. Das ferdiellst , dus -aich Losch mit der Anzwcifelullg, iiber die 
er ja. nicht hinallskommt, erworbell hILt, ware graB er, WCIlIl er seine 
Grilllde gleich zuerst angedeutet oder wenigstens ihre ~"Iitteilung in 
A ussicht gestellt hattf'. Nach a\lem wird die Frage wolll unerledigt 
bleiben. 

]JIm·burg. K. lVenck. 

Kllrl Ne lle, Hurgfahrtell all der alten Grenze von 
] Iessen und ?\Tass all . Die Hurgen: Dernbach, Bicken, WaJlenfeis , 
l lcssenwald, .Murstein-Tringenstein. StraBebersbach, A. Nickel 1914.. 
U6 S. ~ Dus gefllllig ausgestattete lInd frisch geschriebene Hiichlein 
bet'uht allf sorgbltigen Urkuudenforschungen und fiiQrt uns in die 
Herbo-rner ~rark, wo die hessischen Landgrafen gegeniiber Nassau iehns
herrliche Anspriiche geJtenrl machten und sich der dort anstissigen 
Herrengeschlechter in derell KamI1f gegen die nassauiscqe Landeshoheit 
annuhmen. In der sog. Dembacher F'chde (Anfang des 13. Jh. bis 1333) 
CI"J"ang sich Nassau nach fast hundertjuhrigem Kampf gegcu die Hereen 
von Dernbach und Bicken das Obergewicllt. Wiihrend dieser Kiimpfe 
wurde das StammschioB Derubach bei Herborn, soit 1309 in hessischem 
Hesitz, ausgebaut, bis cs ]325 von Graf Heinrich I. von Nassau zerstort 
ill Asche sank. Die HIll J.300 von Lg. iI('inrich dem Kind erbaute Hurg 
Wallenfels bei Eisemroth war seit 1B34 in nassauischem Besitz; der 
Ulll 1326 VOIl den J~alldgralell errichtete ilessenwald (del' "SchloBberg" 
bei Roth, Kr. Biedenkopf) blieb zwar in hessischen lHinden, zerfiel aber 
im 15. Jahrhulldert. Die von ihrcm Stullllllsitz vcrjagten Ganerben von 
Dernbach b<Ulten 11111 1350 bei Giadellbach eine neue Burg (Dernbach), 
wo ein Zwcig des Geschlecllts 1748 ausstarb. - Als Anhang sind eillige 
Urkuudell abgedruckt, dercn Wiedergabe Zll manchen Ausstellungen 
AnlaU gibt. Die untcl" Nr. 1 i~bgedruckte ist zllletzt VOIl Krumbholtz 
im WesWUischen Urkundenbuch 8, NI'. 726 a ls Rcgcst veraffentlicht; 
die dort mit.geteilten Zeilen weichell abet" in der Lesart VOIl Nebe ganz 
erheblich ab. 
. JJIeiningen. W. Dersch. 

AJl olf Biihr, A I b r e c h t I. II e r Z 0 g Z Lt Bra II n s c h we i g UIl d 
Liineburg (1252 - 1279). S.-A. aus dem Braullschweiger Jalubuch 

• 

• 

• 



• 

~ 

• 

• 

330 

1914. 62 S., S. 1-36 ntlch als .Jenact' Dissertation. 1914. - Eiuc 
Einzelschrift aliI Grund alien erreichha rcn Qucllenmaterials unter Herull
ziehullg der wcitschichtigclI neueren Li tcmtur zur deutschcn Geschicht(' 
dieser Zeit ist durchuus willkommen zu hciBen, da dieser tatenfreudige 
Welfe in seinem kurzen J~eben (geb. 1236) sich sehr mannigfaltig be
tatigt hat. B. ist del' keineswegs leichten Aufgabe mit guter Beherrschung 
des Stoffes in geschmackvoller Dars tellung ge rechtgewordcn, er hat 
uns auch dank del' besonderen Liebe des Braullschweiger Heimchrooistell 
cin gutcs Personlichkeitsbild Albrechts geschaffen. A. Cartellieri lL1ld 

P. Zimmermann-WolfenbOttel haben ihn gefordert. S. 32-35 handelt 
B. von Albrechts Beziehllngen Zll Hessen und von seincr 'feilnahme am 
thiiringisch-hessischen Erbfolgekriege. Diese Darstellung sei del' Be
achtllllg unserer hessischen Forscher clllpfohlen. Teh vermisse die Be
nutzllng lIlciner Geschichte der thiiringischen Landgrafcn illl Wartburg
buch (1D07) S. 223 f. neuen Wegele unci lIgen-Vogel. S. 11 hat B. 
einen innerpolitischen Grund flir AJbrechts Vcrbindung mit der Tochtcr 
Sophie's von Bmbaut ,'crmlltet. S.33 werden beide'l'eile durch auOerc 
luteressengcmcillschaft zusammengefiihrt. Das braucht si ch natlirlich 
nich t auszuscll1ieBen. 

ft-[at·b~u!J. K. Wenck. 

Knrl 6rossari, Die Landstande in d cr Rcichsa,btei FlIhLL 
und ihrc Einlln gen bi s Zllm Jahre141O. UarburgerDisser
tation 1914. 8 11

• 114 S. 
Ouer die Entwickelung einer landstiindischell Verfassung ill del" 

Reichs'lbtci Fulda besaBen wir ' bisher nichts a1s Andeutungen, die F. 
KOch im 40. Bande dieser Zeitschrift (S. 223 If.) ver6ffentlichte. Auf 
seine Anregllog und unter seiner Tei1nahme ist die vorliegende muster
haft disponierte und tteiBig gearbeitete Unte rsuchung entstanden, die 
auf die Entwicklung einer landstandischen Yerfassung in Fulda an 
Hand des Urlrnndenmaterials ein klares Licht wirft. DaB sie sich hier • verhaltnismiiBig spiit entwickelte - erst im Ausgang des 14. und im 
Anfang des 15. Jahrhunderts sehen wir Yersuche der Stande am StaRts
leben teilzunehmen -, Jiegt daran , daB das Stift im Kapitel eine ge
schlossene Korporation besaJ3, die dem I~andeshel"rn gegcnliber die In
teressen des Territoriums wahrnimmt, neben welch em dell iibrigen 
Stiinden, Hitterschaft lllld Stti.dten, weniger die M6glichkcit gegeben ist, 
politisch tatig zu sein. Die Vorbedingungen fur die Ausbildullg eine r 
sUindischen Verfassuog schildert G. in del' ersten IHUfte seines Buches 
Das S t if t s· K a pit e 1 (S. 3 fL) : dessen Hechte allderel" Herkullft sind 
als die del' Landstande. Es steht nicht ~ll s selbstandiges Hechtsobjekt 
dem Lalld eshe rrn gcgenliber , sondern gehOrt sozusagen zur Landesherr
schaft. Del' Abt ist bei wichtigen Regicrl.lngshandlllngen an seine Zu
stimml1ng gubunden. Die StU.dte: in starker Abhangigkeit vom Lall
desherrn. Die Ritterschaft: in verhi.i1tnismaBig freier llnd llnab
hiingigel" SteUnng. Die allgemeine Notlage des Landes brillgt die Standc 
empor, die seit den zwanziger Jahren des 14. Jahrhllnderts zunehmende 
Verschuldung des Stiftes. 1370 ist der bei weitem gr6J3te Teil des 
Stiftsbesitzes verpfandet. Outer Konracl lll. verschlechtert sich libel"
dies /loch das Verhiiltnis zwiscllCn Landesherrn und Stand en (S. 63 ff.). 
Unter diesen Umstanden kamcn die erstcn beidcn Einungcll der Stiinde 
von 1380 und 1381 zllstande, die dellt.lich cille Enlwicklung ill1 Si nne 
ciner Sleigerung des sUindischen BewuBtseins zeigen. Die erste: nul' 
eincn Tcil der SWnde lUufassend, die z we i t e: eine vollsmndige Ver-
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tfelung des gttJlZCIl Territoriul11s (lufweiserld. Die Ursache der (' r S tell 
halte trotz der Brhauptung, man wollc Ilur die' Interes!5l'1l des Terri
toriullls wahren, doch zum grOBtell Teil in den grschdll>nen nUll noch 
zu erwartcnden Hechlsvc-rletzungen \'011 scitpll des Abtes gelegl'll: die 
zweite ist ersichtlich , wie cs in der Ul'kunde hei.6t: "zum Wohle des 
ganzen Landes geschlossen" (S. 71). An beiden ist das wichtigstl', daB 
Illall sich als Vertretung des Landes ansieht. In der ersten war der 
rillZtlsetzclldc AusschuB in Wahrheit cin Schiedsgericht, das liber Strcitig
hitclI der Stiinde ulltcrcinandcr und gegen Unrecht von dritter Seitc, 
d. h. vom Abte entscheiden 8011tc. Ill. der zwciten 5011 der sofort 
niedergesetzte AIlsschu6 nicht nUf al8 Schiedsgericht fllngieren: er soli 
si ch itllch mit beliebigell anderen \ 'erbrechell befassen, die zu der 
Eiuullg irgendwelche Heziehung hahen. Diese deutlich wahrnehmbare 
Elltwicklllng ist uns <lllch ein Beweis dafUr, daB die hessische Einuug 
von 1514 (vergl. meinc Anzeige von Sic b e c k , Die landsUlndische 
Yerfassung lIessens im 16. Jahrhundert, s. S. 230) mit ihren weitgrei
fend en Forderungen nicht den Allsgangspunkt, sOlldern einen (lOhe
punkt in der Entwickelung der landstilndischeu Verfassung von lIessell 
bClleutet. Hier wie in Hessell wurde die Entwickelung <wfgehalten , in 
Fulda, durch die politische Refiihigung des Abtes Friedcrich, die es ver
mochte, daB von dem landstiindischen Program m nur noch die Land
friedensbestrebungell iibrig blieben lUld die standische Bewegung im 
Stift durch die Erweiterung zur fuldisch-friinkischen Eillung von 1387 
lIud den baJd daranf erfolgenden Beitritt der hessischen Stiidte .zll einelll 
allgemeinen Landfriedensblllld interterritorialen Charakters hiniibcrfUhrtc, 
und damit endete, daB s ich Landeshcrr lUld Stilnde vereint dern kai
serlichen Landfrieden anschJieBen (S. SO). Die weitere Entwicklung in 
Fulda setzt mit den sog. "alten Statutell" von 1395 und 1410 ein , die 
aJs standige Wahlkapitl1lationen dienen , das StiftskapiteJ Zllf maB
g:ebenden Instanz fUr allc Regierullgsallgelegenheiten machen und die 
Macht des Abtes aLlf ein Minimum beschranken. Daneben aber ent
halten sie auch fUr die anderen Stlinde diejenigen Bestinunungen tib('x 
die Beziehungell des l.andesherrn zu seinen Standen, die die Grundlage 
des standischen Staates bilden. Jhre verfassullgs re c h t 1 i c h e Bedeu
tung Jiegt darin, daB jeder neue Landesherr die Einhaltung der Sta
tutrn lI11d darn it die Respektienmg der stlindischen Rechte beschwort. 

Die angefUgten Beilagen geben die Einungs-Urkllnden der Jahrr 
1380, 1382, 1386, 1387 Ulld die Statuten VOll 1410 im Wortlaut wieder. 
Die Arbeit selbst kallll in jeder Heziehung als eine vortreffliche J.eishmg 
hingestellt werdcn I). 

Marbu,rg. .A. I ,iclttner. 

")).1\' hl E. Culler aus Washington , Ko n r ad v 0 n Gel n h a u s e Il. 
Seill J~ebcn, seine Werke und seine Quellell. Leipziger Dissertation. 
Halle a . S. Bl1chdruckerei VOIl Hnr. John 1915. 101 S. 8 °. Diese 
Doktorschrift eines nicht mehr jllgendlichen Amerikaners gehort zu den . 
jeuigen , dcren Drnck trotz alien aufgewandten FleiBes ohue Schadell 
flir die Wissenschaft hiitte lluterbleibell kOllllen. Freilich wcr oh ne 
KClIlllnis, der in dern letztell Yierteljahrhulldcrt iiber den aus Geln
hauscn gebiirtigen lleideJbergcr Professor (ca. 1320-1390) den Be
grilllder der konziliarell Thcoric im Zcitalter der groBell Kirrhcnspal-

I) Dcr Ycrfasser ist infolgc eiuef ill} Krieg erhaltenen YerwlIll
uung gestorben. 
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lung :tus Culley sic" ZlI lInterrichtclT unlNlliihlll(" mochte seill rrrdil'lIst 
hoch cinschiitzcn, dOl er ill der ulllfangreichrll Erortorung nhrf Konrads 
Qucllcn nicht ;thncn !UBt, daB vor ihm der Eintiulr Occ<lms auf I\on~ 
rads Aufste ll ungcn von Kneer (L893) vcnllut('t, dal3 die Ubernahmp del' 
Notstandsthcoric <lUS den Schriften des Thomas von Aquillo und Oc
cams von mir (J89(j) lJewiesen worden ist. C, hat das Yerdipnst (S. IB 
Aurn.) auf Grulld eincs Aufsatzes von L. Delisle tiber neue ErwerbuII
':;CIl der Pariser :'\ationalbibliothck aus d(,1l HandschriftenschiltzclI des 
Lord Ashbnrnham {Journal des Savants l8!J9 p. 917 ss. und W3 SS.! 

ZlI den acht bisher hekannten handschriftlichen Textcn von KOllmds 
Eintrachtshrief einen ncullten (Bibl. Xat. , nOli\'. acq. lat. nO 1793 vgl. 
Delislc p. 325) hinzlIzlIHigen, aber wenll er nun IS. 62 Anm.) meintr, 
!lach dieser lis. in Martenes Ausgabe an wichtiger Slelle \"erbrssern zu 
konnen, so libersuh er, daB die richtige Lesung venire aut mittrrr VO~ 
lcntiulll (statt va.lentiulll) i.wt potentitll11 schon von mir (lIistor. Ztschr. 
76, 61) ohne halldschriftliche Unterlage festgestellt worden war. Er 
hat leider auch Ubersehen, daB uns 190n auf Grund jener ucht Hund
schriften in dem Buche vou Frz. PI. B1iemetzrieder, Litemrische Polc~ 
mik zu Beginn des groBen abendl5.udischen Schismas, Wien u. l.if'ipzig 
W09 S. 1l1- 40, eine neue Ausgabe des Eintrachtsbriefs ulld ebenda 
S. n* bis !H· sehr beachtenswerte Erort('rungen geboten wurdcn , zu 
drncn Stellung zu nehmen C:s Aufgabe gewesen witre, vg!. meine An~ 
zeige in Zcitschr. f. Kircheugesch. ts:2 (WlI) S. 150. Au6crdelll sind 
all vcrschicdencn Orten in ncuerer Zeit eillt:' ganze .\nzahl friiher un
bekanntcr urkundlirhcr Oaten zur Lebensgeschichtc Konrads \'on Jlicht 
geringem lnteresse aufgetaucht - sic sind C. alle cntgangen. In dl'r 
SchluBwiirdiguug Konrads, dessen Unselbstlindigkeit ich \'011 anerkenue, 
stellt C. unbererhtigter Weise eincn Gegensatz auf zu meiner Auf· 
fassung, \'g!. lIis1. Ztschr. 76, SO (dort heiUt es gegen Culley S. 100 
Anrn.! - nicht ~die Erwagungcn'" usw. sOlldcrn "diesc~ dicdort 
hesprochenen - .,Erwagungen~) , ebenda S . .J1 f.. S. 5!i: \·g l. anch ill 
uns. Zeitschr. .1:2, 180. 

Prof. Ur. 11. lI el mho ld in Eisenach , Johanne s Rothe und die 
Eisenacher Chrolliken des 15. Jh.'s , In: Zeitschr.f.thUring. 
Gcsch., Bd. 2'J, !fert 2 (1913), S. 39 1- 452. 

Ch r 0 n i k Eis e n a c h s b i 5 1409. Ncuhochdeutsch mit EinleitulIg , 
Aumerkullgcn lInd \Terzeichuissen versehcn von Dr. If. 11 e I m b 0 I d = 
Beitrage zur Oeschichte Eisenarhs XXI\'. Eisenach, 11. Kahle, 1914. 
81 S. S '. 1.25 ,If. 

ron den Ergehnissen des Eiscnacher ForschE'rs nber die mannig
faltige Tatigkt'it Johann Rothc's als Chronikschreibcrs Kennlnis zu 
nehmen, haben wir in Hcssell iusofern lH'sondcr(' \'eranlassllug, als cs 
uns von Wert sein llluB, liber die Entstehung drr von \\'igand O('rsten
bcrg .,meistciticrten Quclle"" , der sogen . .,Thilringischen Chronik" ~icll('r~ 
hcit zu Imbcn. WUU hatle Hm. Diemar in der Einleitung sciner 
Clerstl'nberg·Ausgabc (vgl. Zcitschr. -13, B8!) f.) S. 57· ausgcsprocilcn , 
<laU nach meinen Ausflihrungen im Wnrtbllrgwcrk [1007 - nach dCIll 

rorgange A. Witzschels] nicht an der Yerfasscrschnft Rothe 's Hir dicst' 
ctwa Ui8 ausgeg('bene Chronik zu zweifeln sei. fill selben Jahre (WO!!) 
.. ber haUe Julius Pet('rsen, das Rittertum in del' Darstellung des Johnnnes 
Rothe S. 1H IT Bed('nken g(lgen diese Anoahme erhoben. Ihnen is! 
nun lIelmbold in eingeh(lnden Ausfiihrungen iiberzcugend entg(>gellgt'~ 
treten. (S. mm ·115.) Dariiber hillallS hat er allch fiir die \"on Schuttgt'1I 
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Llnd Kreysig, Diplomat. et Script. hist . . Germ. I (l753) p. 85-106 aIs 
ChronicoJl Thllringiclllll herausgegebene Eiscnacllcl' Chronik ·- 140B, 
deren lis!. \'arlage or in oilier llulldsclll'ift del' Berliner kg!. Bibliothek 
fund, Jie Verfasserschaft Rothe's liberuus wahrschcinlich gemacht -
ieh lJin Uberzeugt, daJ3 llo1der-Egger, del' einst im Neuen Archiv 20, 
420- 21 die Untersuchung des Yerhi.i.1tnisses dieser deutschen Chronik 
zu Johunn Rothe gewiinscht hatte, dem Ergebnis Zllstimmen wiirde. Sie 
ist Bach 11. ctwa 1414 \'erfaBt, das gereimte Elisabcthleben Rothe"s, 
dpSR(,O "e.-haltnis zur Eisenacher Chronik Heimbold S. 445-51 be
handelt loll7> zuletzt ist 1421 die van Liliencron hera.usgegebenc Thiil'inger 
Weltchronik entstanden. Die zucrst von Helmbold fnr Johann Rothc 
in Ansprnch genommene Eiscnachcr Chronik hat er ill dem an zweiter 
Stolle ~enannten lleftc in neuhochd. Form bcqucm zugi~nglicl1 gemacht, 
ulIcll S. 83- 8-1- eine Probe des ursprnnglichcn Wortlauts nach del' 
Berliner Hs. gegeben. Das Ul'teil liberHU3t er getrost den Kennern von 
Kothc's Geschichtsschreibung. . 

.\Jber t Huys ke ns, Del' A u fen thalt des Landgl'afen Lud w ig L 
von Hessen in Aachen und Hurtscheid 1431. rn: Zeitschrift 
des Aachener Geschichtsvereins, Jahrg. 1911, S.232- 40. - If. hat die 
Nachriehtell, welche das von F. Kiieh in Zeitschr. 43, 197 f. veroffentlichte 
Ausgabcregister des landgriiflichen Kammerschreiuers Siegfried Schrunter 
von Anfang August 1430 bis Ende Juli 1431 libel' die zwei groBeren 
Wallfahrt.en des frollllllen Landgrafen jm J"ahre 1431 und insuesondere 
iiber seinen Aufenthalt in Aaehen und Burtseheid bietct, cingehender, 
unter lIeranziehung vieler kultllrgeschichtlieher Litel'atur und untel' 
ortiichem Gcsiehtspunkt, ausgenutzt, als cs einst Landau in SeiJleJll 
.At!fsatz: Zwei Reisen des Landgrafen Ludwig T. van 1[essen im Jahre 
1431 ill Zeitschr. 5 (1850) S.77- 85 (S. 79-81, vg\. Kiieh S. 195- 96) 
getan Iwtte. 

He rm. Sche lenz, Cassel , Die vom Landgra,fen Wilhelml. 
van Hessenaus VellC'dig heimgebraehte Kl'ankheit.lll: 
Archiv fiir die Geschichtc del' Naturwissensehllften und der 'reehnik 
fi. lid. = FestsehriIt fur I( Sudhoff, Leipzig 1013, S. 338- 42. Sehelenz 
erzahlt nach der Reisebeschreibung des hessischen Edclmanns Dietrieh 
van Schachten, del' den LandgraJen auf seineI' Wallfl.lhrt ins heilige Lanel 
und zUrliek (1491- 92) begleitcte, und nach anderen in Rommers Bd. 11 r 
gegebenen Auszligen die lIauptereignisse der Pilgerfahrt. Jene Reise· 
beschreibung lag ihm in den Absehriften der Kasscler Bibliothek voy, 
er htitte diesen vielfaitig intercssantell Berieht in dem vollsUindigen 
Abdruek bcnutzen sollen, den wir in: Deutsehe Pilgerreisen -oaeh dem 
heiligcn l~nnde, herausg. u. erl. von Reinh. Rohrieht u. 1leior. Meisner, 
Berlin L880, S. 165- 245 erhaltcn hahen. Ober \vjlhclm~ T. Erkrankung 
scheint am ausfnhrlieilsten Joh. Nuhn zu sein (Select. jllr. \',474), aber 
wie er neben dem Lie!Jesz<LlIber venetianischer Knrtisanen (die ihm "zu 
essen gaben, sic lieu Ztl Itaben") verschiedensteandere :r.'IOglichkeiten 
offen hUlt, so wird ein sieheres Ergebnis heute nieht zu erzielen seil!. 
Aueh Seh. lehnt die Beautwortung der Frage a.b , aber er scheint an 
Syphilis ZlI dellken, nachdem Sudhoff 1912 in einer besonderen Sehrift 
fiir da!> Auftreten del' FnHlzosenkrankheit ill1talien sehon in der ersten 
lHilfte des 15. Jh:s (also vor der Elltdeeklwg Amerikns nnd vor del' 
Obertragung del' Krankheit van Spaniern a.uf Franzosen bei der Be· 
lagerlll!g ~eaJlels im Friihjahr l-1fl5) eingetreten ist.lncJessen - Seh . 
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nennt Sudhoffs ALhanllJung nicht und so habe ich auch nicht die gcgcn 
diese Aufstcllung crhobcllon Bedenken hier Illlzuflihren. 

Gorichtsbuch cl(,f Stadt Casscl nus 1505 llnd 150(i. 
\' 0 11 Adolf StOlzel. Aus: Festgabe flir RieBer. BerJill, J. Guttcntag, 
Il)W. 5G S. 2.50 .At. - Das Archiv der Stadt KasseI hat in der w('st· 
fHlischell Zcit stark goiittCll uull die iiltercn Stucke zum groBton 'reil 
pingebiiBt. Unter dell wenigen Resten hat sich als sp1irJiche Qu('lIc Hi .. 
Nl.IChrichten liber die> ehemalige Stadtgcrichtsbarkeit auf 77 Folioseitcll 
dlts Gerichtsbuch der Stadt ails der Zeit vom November 1505 bis zum 
Oktober 1606 erhatten. Es zeugt fiir dag Eindringell des rornisch. 
kanollischen {{eehts durch das BemUhcn del' Gcistlichkeit. nber allch 
flir den geleisteten Widerstalld. Ein groJ3er Teil del' Eintnlguugon gibt 
kurze Nachrichten lihel' erhobene 1(lagen auf Geldleistllngen odeI' 
Lcistungen andel'cr Art. Nul' einigc wichtigere Streitsachen sind mit 
grtillerer AllsHihrlichkeit be!J:.lndelt. SWlzel haLte libel' Inhalt IInd Be
deutuug dieses Gerichtsbuchs 1872 in Bd. I, 409- 75 seineI' "Entwickelung 
des gelehl'ten Richtcl'tums" gehandelt. Es ist dallkenswert, daB er jetzt 
mit Einlf'itung (So 1- 8) uud einigen Anmerkungen den Text ZUlU Ab
druck bringt. 

Willt cllll Uenscll, Die BUcherverzeichnisse der Fra.nzis
kanerkloster Grnnbel'g und Corbach. In: F'l'anziskanische 
Studien, (,)ual'talschrift. J. Jahg. 4. 1Ieft-Nov. H.lI4. (MUnster i. W. , 
Aschelldorff, Jahrespreis 6 <It.) S. 438- 43. DOIII VOl'handensein Jli.lch 
bokannt, sind nns die beiden Hiicherverzeichnisse aus den I-lilusern del' 
franziskanischen Observilllz in GrUnberg uno Corbach im voUen Wortlaut 
hochwillkommen. Sic geben , soweit BUchervel'zcichnisse dazu vel'lnogend 
si lld , ein Bild von dem Hijhellstand del' wissenscbaftlichen Iuteres&cn 
in den frallziskanischcn Niederlassungen Hessens und des benachbarten 
Waldeck Rm \'orabend ihrer Aufhebung. In der friihzcit des Ordens, 
in del' Zeit del' ht'iligen Elisabeth waren sie zahlroich emporgoblUht 
(vg!. Huyskens in Zeitschr. 40, 177 f.) , am Ausgang des t5. Jh:s setztC' 
sich twter landesherrlicher l\litwirkul.lg in COl'bach (1487) in Marburg 
lIncl Griinberg (zchn Jahre spitter) die strengel'e .Richtung der Obsel'\'anz 
gegcll die Jaxeren KonventuaJen durch (vgl. all ch : Carl Glaser, Heitrll.ge 
z. Gesch. del' Stadt Gl'iillberg 1846 S.86). D. teilt aus den RechulIugen 
(>ines landgraflichen Hofmeisters die intel'essallte Tatsache mit, daB Land
gruf Wilhelm Ill. zweimal in den Jahren 1498 und 1499 den Griinberger 
HrUdern je funfzig Gulden ZUI' Yel'mehrung ihrer Bibliothek stiftete. 
Oank ihres Shebens und diesel' Ullterstiitzllng zahlte die Griinberger 
lHicherei fast 500 mlllde - wieviel Handschriften, wie\'iel Dmckwerke 
vennogen wil' Ieicler Ilicht ZLl untel'scheidcn - und cs wal'en in ihr 
neben den Werken del' Kirchcnvater die Predigtliteratul' der Bettelol'den, 
die Lebensbeschreibungen del' heiIigen Elisi.lbeth und Clara, der heiligen 
Alltonius lInd Ludwig, rtimische KJassiker, Petrarka und 1.ionardo Bnmi 
VOll Arezzo je mit rnehrcl'ell Schl'iften, endlich neLon juristischen Wcrkcn 
und deL' goldenen Bulle Karls IV.: dic Btdle Leo 's X. gegen fI'ial'tin 
Luiher und so manche Slreitschriftcn wider den Wittenberger Professor 
\'ertreten. Die Yerzeichllung del' Grlillberger BUcher wird l...lrz vor del' 
1527 erfolgten Aufhebung des Konvents erfolgt seil1 , die Handschrift 
bf'filldet sich in del' GieBener Universitatsbibliothek, diejenig(' des 
COl'l.mcher !lanses im Fiirstl. Waldeckischen Archi\' zu Mal'burg. Dies 
rel'zeichnis wurde H).J3 im Beisein u. a. del' Grafen von Waldeck allf-

~ gf'llOmmen, cs ziihlt (S. 472- 78) HUI' L20 :\flllllmern, unter dcnell die 
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hUlllllnistiscile, aber all ch die Streitschriftcnliteratur wider Lutner ve]'
h1.lltnismiiBig no ch zahlrcicher vertrcten ist. n. vermutet, daB fnr die 
PAege diesel' Biichcrsulll1l11uug gc]egentlich seines AnIcnthalts in Corbach 
del' Observant JohanllCS Helier VDU Corbach tatig gewesen. Ube .. diesen 
streitbaren Gegner del' Reformation, der sich 15'J7 im ReJigionsgesprach 
zu Diisseldorf rnit Frjedrich Myconills maB, 1St jetzt cine Sonderschril't 
erschiencn, die Illir nicht vorlif'gt, aber ills ein lleitrag zur Waldeckischell 
Hpformationsgcschichte hier doci.1 genannt werden soU: Ca,j e lan Sclllllil z 
O. F . ) l. , DcI' ObSCI'VaJlt Joh. Heller von Korba,ch. ]\[it bc
sonderol' Beriicksichtigung des Diisseldorfer Heligionsgespriichs yom Jahre 
1527. Anhang: Nachdruck cler "llandlung und Djsputation~~ und lIellers 
.,Antwort" [ietztere bisher unbekannt, hier nach dem wohl eillzig er
haltenen ExempJare der Berliner BiDliothek van 1527 wiede1'gegeben]. 
In: Rofonnationsgeschichtliehc Studien Ilnd 'I'exte herausg. van Dr. 
Joh. Greving Jleft 28. :J1Unster, Asehel.ldorff 1913. VJJI. 123 S. -

• 3.30 ~,r. lell schopfe a.us eincm bcziiglich kleinon Aufsatz v. A. LeiB 
in Waldeck. Lancleszeitung 28. Jahrg. NI'. 84 v. 9. lV. 1914 lIncl aus 
einer Besprcehung Yon P. M i e h. B i h 1 in Arehivum Franciscanlllll 
Historiculll VIl (HH4) p. 35G und 3G5. 

t ) Wilh elm Schmi tt, Landgraf Philipp der Grol3miitige \'on 
Hessen und del' Schwitbische BlIlld 15lD - J.531. Mar
burger Dissertation. Druekerei ChL Schaaf. 1914. 15:2 S. 

:l) "1\£ax Ri cM er, Hrernen im Schmalkaldischen Bund 1537 
bis 1540. Ein Beitrag zur Geschichte des Schmalkal
d i s c hen Bun des. Marburger Dissertation. Druckcrei Robert 
Noske, Borna-Leipzig. 1!H4. .100 S. 

Diese boiden Erstli11gsschriften verdanken in erster Linie del' 
lrofflichen Ordnung des politischen Archivs Landgraf Philipps ihre Eut
stehllng, die erstere ist van I~'. Kiiell personlicll angeregt worden , beide 
verdauken ihm vielfacl1e For<ierung, fUr beide sind aber auch noch 
andere Archive nntzbar gomucht warden, so bringen sie so manche 
Erweiterung und Vertiefung unserer Kenntllisse, beide sind nuch For
SChUllg, Urteil ulld Darstellung sehr anerkennenswerte Leistungen. In 
beiden steht Lanclgraf Philipp im Mittelpunkt, mchr noch in Nr. 1, 
schon dem 'ritel nach, in N r. 2 <lIs der einzige werkta.tige Heifer del' 
gefahrdetell Stadt. 

NI'. 1 behandelt die Wandhwgell. welcho sichill den Beziehungen 
des hessischen Lanclgrafen z:u del' zeitweilig starksten politischcn Or
ganisation im Reich, dem Schwabischen Bunde von den sehweren An
Hingell Philipps bis zur BegrUndung des von ihm in Jahren erstrebten 
BUlldes evallge1ischer Stilnde vol1zogen haben. Das Yerlangen nach 
Sichel'llng vor eincm !leuen GberfaH Sickingens triob Hessen 1519 in 
den Blind. dafiir muEte Philipp anf die UnterstUtzung und Wiedorein
sptzung des vertriebenen Herzogs Ulrich VOIl \V(jrttemberg verzichten. 
1;;1' erlungte andrerseits auch den VorteiJ , daB sich die nie abreif3enden 
Heibungen mit dem Erzstift Mainz nicht zu cinel' wirklichen Gefahr aus
wacbsen kOllllten. Im Bauornkrieg trat dann zuerst Phillipps BUlldes
mlitigkoit hor\,o1': in dem Bunde hatte das a.Itkirchliche Element ent
schieden die Oberhand, Philipp abel' war l524 zmn ncuen Glauben 
iilJergetreten. Die bi.indischE:'n Bestl'ebungoll, die er als NetlgHiubig~r 
\'('rfolgtc, brachten ihn in natiirlichen Gegensatz zu seinen alteren 
I)olitischon Verbindungen. Das tmt vor allem zur Zcit del' Packschen 
1l1tndcl ho]'\'ol', in uoncn sich die Ohnmacht des scliw'ilbischen llundes 
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ollenharte. Als si ch die 1529 zu Speyer beschJosscne Vereinigung dcr 
protestiercnucn Stande 153l in Schmalkaldcll endlich verwirklichte, war 
er kaltgesteJlt, del' Wllrttembergischc Feldzug trat in Sicht, und am ror~ 
<thena desselben brachle cs "P1~iljpp mit leichter l\Hihe zur Aufl6sung 
des nundes. Die ArbeiL bringt auch fUr die Organisati,on des llLUHles 
IIna HiI' die versch iedena SteIIung seiner Mitgliedcl' Zll seinen Anforderungcll 
helllcrkenswcrte Aufschliisse, die hiel' nicht wiederzugeben sind. 

In NI'. 2 gewinnt ein geborenpl' BromoI' Nculand HiI' die Geschichte 
seiner r"terstadt und zugleich dps Schma!kaldischen BUlldes in kritisclwll 
Jahrcll. Del' Stadt Bremen droMe von Seitcn ihres unfiihigen Erzbischofs 
lInd !loch mehr seines gleiehstreng katholischen Bruders, Herzog Heinz 
YOII. WolfenbUttel , del" ulIf WlIllsch des Kaisers 1537 die RegierLlng del' 
Stiftslande von Bremen lIud Verden libern,thm, die Gefahr kirchliehcr 
Llnd politischer Vergewaltigung, fUr den sehmalkaldiseben Bllnd handelte 
es sieh darum , ob an bedeutungsvoller Stelle, an der Mlindung del' 
Wescr der Katholicismus lierrschend wenlcn solJte. Wie die Stadt 
Hremen in enger Flihlung mit Landgraf PhiJipp, dem cinen und dClll 
einzig-tatkrhftigen Haupte des damals zerbroekelnden schmalkuldischen 
Bllnd('s die groBe Gefahr beschwor, wclche ihm von den bnwllschweig
schcn Brlidern unrl ihrem Werkzeug, dcm friesischen Junkel' Halthas<lr 
von Esens. cinem ,..Seerauber altcll Schlags" drohte, hat It in ein
dru('ksvoUer Darstellung ausgeflihrt. 

]I[m·uurg. K. Wel~ck. 

J. Ner veroffentlicllt in den von Th. KoIde (i') herallsgegebenen 
Beitriigcn zur bayerischen Kirchcngeschichte 19 (Erlangcn 1D13), 42 fr. 
aus dam Marburger Staatsarchiv eill Briekhell des schwcl'orkrankten 
neunjti.hrigrnllerzogs Wolfg.Lug von Pfalz-Zweibrlickpll all 
Lg. Phi lip 11 von Hessell , das einem Brief seineI' besorgtcn Mutter 
El i S:'I bet h, oiner Tochter Wilhelms des Altcrcn , \'om 10. Juli 1536 
bciliegt. AnBerdem wcrd.en noch cinige Briefe Elisabeths dcr ,Jnhre 
1525 bis 1538 illl Auszng mitgeteilt. Am 31. Dezember l525 sehrieb sic 
an Philipp: "Gott helf e. I. in wahrclIl Glauhen beharren his ails End!" 

Jlfeiningen. W Dersch. 

Wnllh e r Kohl er, Zum Religronsgespdich von Marbul'g 
10')9. In: Festgabc fUr Gerold Meyer von Knonau. Ziirich , \Terlag 
del' Antiquarischen Gesellschaft, 1!)13. xr u. 503 S. 12 .At. S. 359 
bis BSI. - lC's Ansfiihl'llngen sind auch !lach von Schuberts Buch .,Be
kenntnisbiIdung und Religionspolitik" (1810) von groliem Interesse, nul' 
finde ieh im Sehlu!3ergebnis keinell wesentliehen Fortschrih. Wenn ieh 
in meiner Besprechung von v. Schuberts Buch Zeitschr. 44, SID aIs die 
Summe seineI' Forschungen angab, daB Zwingli und OekoIampad die 
ncuerdings aus Blarel's Brichvpcbsel bekannt gewordene Marbnrger 
Kom]Jromi!3formel in uer Abendmahlslehre ahge1ehnt haben, weil sie fill' 
das \To lk die m'lssive Auslegung nicht vcrstiinillich genug allssehlotl, so 
habe iell damit durchalls im Einkhlllg mit v. Schubert S. 107 f. ehen 
das als entschcidendcn Bcweggrllnd bezeichnet, W(lS le selbst alll Sch lnB 
seineI' Abhancllullg S.38l in Ilicht wirklich vorhandcnem GC'gcllsatz Zll 

v. Seh. <lls soJchell feststeJlen will. "'enn del' Ictztere S. 114 Anlll. l 
d/LYon spricht, .,daB doeh auch Zwing1i die theologische Uberzeugllllg 
liber die Po1itik ging", so ist darin keineswegs sein Gesamturteil ge
geben , del' Satz wendet sich dort gegen die Illogliche Aufstellung, 
Zwingli ha be eigensinnig am Wortlallt del' Formel AnstoJ3 gcnollllllen , 
Y. Seh. erkenllt das snchJiche Interesse beidel' Reformatorcn bei AII-
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nahmc bezw .. \hl('hnnng del' \'011 Bucer . vorgeschlagcncn Formel an. 
Es kOlllllli bei ihm (S. 107 -8) Ilrben dC'r Hileksicht auf den _gemcill(,1I 
,\1rl1s('I1(,I1" daheim allch dip Bcsorgnis Zwingli'.s vor neuen aus der 
I,'o rlll£'[ t'ntspringendcll ~trcitigkeiten zur Oeittlll/!:. Natiirlich kOllutl' 
mui tIlul3te Zwingli, der Leiter des Ziiricher Ol'lIlciuwescns poiitiseh('u 
Erwli~ulIg('n , die ihlJ 11:I('h ~Iarburg geflihrt hatt€'ll, Illl'hr Raulll gP
wiihn'u als LlUher, der lIicht "Is St::wtsmann grkolllmcn war, der keiuf' 
(il'foigschaft gcfullden hahclI wiirde, \Venll er poiitische Richtlillien h1iUe 
:Hlfst('IIt'1l wollen. .\bC'r ist darum Zwingli in ~'arburg der Grli6erc 
g('W(')((>u, wiC' Kiihler am SchluB sagt ~ 1st Ilicht Zwiugli's Nachgicbig
hit ill den librigen .. Iutheranisicrcnd('n" ;\larhur~cr Artikeln gleich
wl'rti~ ('lnzuschlitzen dcrjenigen Luthers hei rC'rzicht auf cine schroffe 
Auspriiguug seineI' .\belldlllahlslrhre: als eine gcwisse Unteron]nung des 
J)Oglllll:S untel' die I'olitik. Noch bcmcrkc ieIL illl AnschluU an 1(.
H. aB7, daB das gesllmte Material zum ;\111l'uurgcr HeligiollsgcsprHch 
jNzt ill der Wcilllarer Lutherausgabe Bd. 30 Abt. B (1!HO) zusamrncn
gpstellt ist. 

• }\ HeY IIHlch, Daniel Greser. Ein Lchcnsbild aus del' Z('it 
drr Hcfonnation. In: XussulIische Annalcn, Jahrbuch des \'ercins f. 
n:lssauischr .\ltertulllskulHl(' ulld Gcschichtsforschung: 42. Bd. ( I!JIB), 
\\'jrsbudeu L9L4 S. 70 SI. GI"eser, geh. ill \\'cilhurg 1504, gestorbt'll 
ill Dresden 1591 gchiirt durch sein Marburger Studiulll 1528 f. und s('im' 
(iit'Urllrr \\'irks<lmkeit als Pfarrer in den Jahrcn L532 -4:1 der hessischf'n 
i\irchl'llgcschichtl' an. ~Iall kallll nieht sagl'll, daB fUr die "vorwicgcnd 
auf (ires(>fs AufzeichuulIgen (sl'ine r Sl'lbsthiognlphie) beruhemlcn " Dur
st<.'lIung n."s ouch drill tl"('fflirhen (\'011 11. bcnutztelll Aufsatz Fritz 
1I('fI"Ill:l nIl S in den ~iilllgl'll. des oberhess. (lrsch.-r. N. F. IX (WOO) 
S. :20 10 ein wiss('llsrhaftlirhcs Hediirfnis \'orJag. ;\icht einmal dil' 
wirhligcll Ausfiihrullgrll W. W. Hockw('lI's, dil' Doppel('he des Land
~raft'n I'hilipp \"on Ill'sscn ,won bes. S. H'2 -84 und Gresers auf dil' 
:\'t'!wnl'ile Philipps IJezliglirlH'1l Brief all KlIrfiirst August ebenda S. &l(i !) 

hal 11. h£'rangezogclI. 

WnlthH 'KijhIH, Eill hessiseher Pfarrer iibel" Zwingli 
j 11 ~ 1 a rh u rg. ]n : Zwillgiiana, Mitteilullgell zur Geschichtr Zwinglis 
IIml dft" Reformation. lIerausgcgebell \'om Zwingliverein in ZUrich. 
l!lItJ Ar. I lB£l. 11 :·h. II } s. UZ1~:25. K. hebt <lUS der \'orstehelld 
I:.rwiihntl'n Selbstbiographie Gresers ~ er ist d('r hessisehe Pfarrer del" 
l 'hC'rsrh rift den <lurch anschalllicllC' Eillzelheiten l.lusgezeichnetl'll 
BC'richt iiber das ~larbllrger Heligionsgesprach heraus, den Gr. allS dl'll 
Erinnrrungen, die el" als :2-1 jiihriger Student in sich ,wfnahm, und aus 
,\litt('ilungro "Oll Kraft und Sehnepf gesehopft hat. Das Heft ist ge
sdlluiirkt £lurch \\,icd('rgabc des Merianschen Stiches von Murburg, drll 
1'leYl'r \'on Knonall So a-m 1 ill sehr hlibseher Weis(' erliiut('ft hat. 

Wilh. GU6111l1llU, () ltI'll en II nd Fo rse h u ngen z tI r 01'
sc hichte des .Allgshurgischen Glaubcnsbekcnntllisscs. 
l. Bd .: Die Hatschliige drr pv,lJlgelischcn Rl'ichssUinde Will I{eicilstilg 
\"011 AlIgsburg 1530. L '1'.: Untersuchungcn. 2. '1'.: Texte. 541 brzw. 
4:22 S. I.eipz. u. lit'rlin, B. G. Teub,ler WII. 28 .It. ~ l\'llchtriiglich 
lIluB ich Cluf dies groiJe Werk eines lutherisehC'1l Pf;lfrers verwl'iscll. 
Wl'il ('5 (>ine Oberaus f('ichhaitigl' Fundgrub£' hir die Landeskirchen
gesciliclite libcrhaupl ulld nicht ZUIll wl'nigstcn flir Landgraf Philipp ist. 
u . will .. zu den unerliiBliclwll \'orarbeitell ('iller auf del' \'ollclI 110he 

Z~·iltidlr. Bu. 1-1. :c2 



338 

moderncr Wisscnschaft stehenden Geschichtc drr Augllstana einen Hei· 
trag liefern". Diesel' crste Baud soli sich Illit den sc ilriftli cilC'1l ror
bereitungen Zll dem Augsburger Reichstug befassen. Laudgraf Philipl> 
ha.t ihm gegenlibcr, da er sC'iuc Bcrugnis zur Entschcidung d(>r groBen 
kirchlichen Frage bcstritt, ('lne vorwiegelltj ublehllcllde lIaltung ('ingt'
nom men , wie er ihn ja auch sehr lHlld verlassen hat, trotZlh.'1lI hat 1'1' 

eillen ('rhebliehen imll1(>r zlIlIehlll('ndcn Einflull auf die lIaltuug lint! 
Beschliisse del' Evangeiiscilf'1l gC'iibt. G. ist ihrn Illit dem BC'llIil1lf'll 
ciudringender ErforschulIg seineI' Eig('nart lIa('hgegall~('n Ulal :luch der 
allders Ul'teil(,II<I(> winl 5ith VOIl dC'll klugl'1I uud I'{'ichen gebotrncn 
Darlegungrll immcr angezog('fl fUhleu. Ich beriihre zuC'rst drci tJuellcn
stiickc in I, 1: :\1'. xr dC'r "Beilagen" die Instruktion fiir die hc:;:gischcn 
Gesandtcn YOIll Mii.rz 1530, uie hisher nul' ul\\'ollsUindig Ilach dcm 
Entwurf gedruckt war, S. B21/-32. Sie hat noch geradc IHmdC'rt Jahre 
spateI' in delll Streit der heiden hessischen LiniNl einc Rolle gcspiclt. 
vg!. Anmerkungen S. 888-8<J. ~-'erner: Nr. xn ein Gutachten der 
hessischcn l'hcologen (10 an Zahl) zur Fragc des Widerstancisr('chtc!!. 
gegen den Kaiser vom Okt. No\,. 1530 S. till3-BG, vg!. die Anm. B. mm f. , 
und endlichNr. X\'lJ Gutachtell derselben (zehn ) hessischen TlH'OIOgCH, 
wieweit Illall den in Augsbur<o: von altglilubiger ~eit(' aufgcstclltell 
Forderullgen nachgebcn klinne, aus derselben Zeit S. a:rc-4~ \'gl. die 
Anm. S. l$<J7. In dell vorausgchenden "Untcrsnclwngcn" fintll'1l sich 
Erorterungen ilber <.lie Strtlung Landgraf Philipps nalllentlich ZlI Zwillgli 
in dC'1lI Abschnitt iiber diC' 'I'etrapolitllna bes. S. 21 :12: in dC'1l zuge
horigcn Arl.merkungcn wird S. 3GB die Literatur Uhrr PhiliJlIJ g(,ltannt. 
Am meisten biC'tet !lns <.Ier unter der Oberschrift L ,Ln cl g I' a f Ph i I i}J P 
von 11 ossen erscheiuende Abschnitt des 2. Kapitels " Die rorarlJritl'1l 
auf siirhsischer Seitc"': S. 47-62 mit den libC'raus rriehhaltigeu AII
merkungen S. B8H·l00. Endlich sei hiogewiesell nuf die ErUrtrrungell 
<.Ies dritten Ka.pitels iiber die Einfliisse Landgraf Philipps allf die HehluB
redaktioll des Bckenntniss{'s S. 225-29. B u c e I' lit (' rat u r winl ill 
dCIll frUhcr gedruckt{'n 11;.tlbband I, 2 S.378 und ] , I R. B9f1 100 <tuf· 
geflihrt, an letzterer Stelle mit eiuem Ausblick auf die ~'olgezl'it iibpr 
Bucers rcrh;iltnis zu Philipp und ZlI !lessen fzu dem Text auf S. HI (i:!). 

l\!ochte auch der in Aussicht gestcllte 2. Bd., welcher die !loch nicht 
verOffentlichten Scndschreiben und Gesandtschaftsberichte zum Augs
burger Reichstag von 1530 eothalten soil, erscheinen! 

Zur neue ste n Forschung liber die Nebellf'he <.Ies 
L ILn dg ra fen Phi I ill p. Das dreibiindige Werk Hartman n G ri sa l' s 
S. J. liber L u the r brachtc in scincm 1911 ersc;hienenem :2. Bd. S. 37J 
his 4UG auch ein Kapitel "Fiirstliche Ehesachen", dessen zweitc groBere 
Abteilung (S. 382-436) die Doppclehc PhiliplJS von ]les se n 
behandelte. Eill folgendes Kapitel triigt den Titel "Lutilcr um] die Liige". 
Im Auftrage des \'ereins fiir Heformationsgeschichte iibl'rnahm Wa I th e r 
KGhll'r gegen DeniAl' und gegl'n Grisar libel' Luther und die LUge 
zu schreiben. nas Ergebnis seiner eilldringcnden L'ntersLlchungl'll, die 
ihn allch zur Berichtigung eigener frUherer AufstC'lIungl'n (vgl. Leit
schrift 4:2, 183) Whrten, liegt unter delll gcn<lollten 'ritel in den "Srhriftell 
des \'ereins f. HefonnatiollsgC'schichte" llfJi to (lIalJe W1Z) VOl'. S. WH-53 
behandelt K.: Die "T~iig(>" unlii61icll dC'r Doppelehe d(>s Lalldgraf(>n \'011 

Iiessell . In ullseitiger Beleuchtung des Falls wird die Stellungnuhme 
OIlier Betf'iiigtru gekeunzeichuet. FUr den Luudgrafen warCIl persoulichc 
l1nd fliIIll{'flt/ie11 }lolitisrht' Bewcggriindc lllaBgeiJeud, die hrssischf'1I 
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Pfarrcr t111d Kanzler Fcigc lasscn sich wie Philipp \'on poJitischen Er
wagnngen Iciten. Luther hat cinzig nnd allcin als del' Seelsorger ge
halldelt, welcher glanbte einem bedrti.llgten Gewissen helfen zu mUssen, 
Illld gebunden durch die Bibel mit ihren Beispielen der Erzvitter dachte 
dem Landgrafen im Beichtrat die Doppelehc gestalten zu durfen (da del' 
Staat ZII schweigen hitbe, wo Gatt rede). Bei Erteilung des Beichtrats 
vcrfuhr er nach mittelalterlicher Beichtpraxis, die nnbedingle Gehcim
h;Utung forderle. Diesen Slanclpunkt hat er folgerichtig beibehaltcn, 
ohne del' Politik Haum ZLl gebcll. - Die Ausfiihmngeu Kijhlerg. er
giinzen diejenigell Th. Briegers (vgL Ztschr. 43, 443) namcntlich durch 
dell lIinweis, daB Luther durch die reformatorische Hochspannung zwi
schen OHenbarung und \'ernunft Zllr Gestattllng der Doppelehe ge-
langte , wclche diekatholische Weltanschauung, mehr nach dem Gesetz • 
del' Welt fragend , auch dalllals (lleinrich VIII) nicht hat zugebcn 
Illogen. - Die Antwort II<Lrtm;~l1n Grisars, Walther !CohIer: 
ii b e r L u L her un d cl i e LOg e . im Ili stor. Jahrbuch der Gijrresgescll
schaIt )14 (1913) S. 233- 55 (Ober die Doppelehe S. 238- 47) arbeitet 
mit del' \VuJfe, daO J(ohlel', der doch frUher anders geurteilt habe, im 
Solde des Vereins f. Heforrnationsgcschichte Luthers Verha1ten zu be
Illilnteln suclte. Jeh vel'weise auf die Besprechungen von R. H(oltzmann) 
in del' lIi sto r. Ztschr. Hd. 111, 433 unci van Otto Scheol in 'l'heolog. 
Litztg. 191.5 NI'. 9 Sp. 201 und auf Wa. Ko h J e r s eingehende neue 
WiderJegllng Grisars ill dem Aufsatz Z u L u the run d die L ii g e ill: 
Zeitschr. f. /(irchengescilichte 35, 2 (1.91.4) S.2GO- 77, liber die hessische 
Doppelehe S. 26L-62 und 268- 74. - nankenswert ist die Zusammen
steiJung, welche N. Paulu s in dem Aufsatz Die hessische 
Doppelehc im Urteile der protestantischen Zeitgc· 
11 0 S S e n in Histori sch-politischc I:Uti.tter l47 (1.911) Heft 7 und 8 ge
geben hat. Schlccht schneidet Bueer ab, dessen AuI3erungen VOIl 

wechsclndcn Stimlllungen stark beeinfiuJ3t sind. Zur Beurteiiung auch 
del' anclel'll Zeugen vg!. Wa. l{ijhlers Bericht libel' Paldus ' AuIsatz inl 
Theolog. Jahrbericht 31. Bd. 19H Abt. JVa S. 691.-2. NUJ' biblio
graphisch durch Theo!. Litztg. UHa NI'. 12 Sp. 383 ist mir bekannt: 
Falllkner, J. A., tuther lLnd the bigamous marriage of 
Phi l. of 11 esse in Amcr. Journ. Theo. 1.91.3,2 p. 206- 31. - Die neuerc 
Literatlll' liber die Bigamie jst natiirlich eingearbcitet in die nene 3. Auf
lage des treffJichen Biichleins VDU Heinrich Btihmer , Luther im 
Lichte del' neueren Forschuug. EinkritiseberBericht. Leipzig, 
'l'eubner ID14. (Aus Natur ll. Geisteswelt NI'. lLB, Ober die 2. Auft. 
vgl. Ztschr. 44, 361). B. handelt S. 1.20-27 Ober die Doppelehe, Lite
raturangabcn: S. Hi9. 

l:dilha WO ite, Die Testamente Philipp s des GroB· 
llIlitigen , Landgrafen von Hessen. Greifswalder Dissertation. 
Ii7 S. Lcipz. 191.4. Eine bei dem groJ3en ]nteresse del' Testamente 
fiir das Pcrsonlichkeitsbild ihrer Allssteller llnd fUr die Laudesgeschichte 
sehr willkolllmene flcitiige von Hans Glagau allgeregte ArLeit. 

Kal' l lh ttcmcr, Prof. Dr. Oberlehrer am Neucn Gymnasium ZI1 

Darmstadt. Ent w i c k e I u n g s g e s chi ch t c He s s e n - D a. r m s t a d t s 
1. Teil. Yom 1'oue Philipps des (~rpnrniitigen bis zur fran~.ijsischen 
Hevolutioll. l\1it 2 Stammbti.llll1en llnd. einer tabelJal'isehen Ubersicht 
Zllr Entwickelungsgeschichte von Hessen-Kassel und Ucssen-Marbul'g. 
Darmstadl, Bel'gs,tri.i.Ber, 191.3. 94 SS. 2 ,ft. - Im Anhallg seJbst la.utet 
die beziigliche Ubcrschlift andcrs aIs auf dem Untertitel , namlich: 

22* 
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'I'errito rialveranderungcn im NiederfUrstentulll (lressen-Kassel) (S. !)O- fJ3), 
das ist ohuc weite res klarc r, nls Entwickc lungsgeschichte (jede Gcschichtf' 
gibt E ntwickeJ ung!) unl! cin entsprechendol' Tite l fOr das ganze schlUsse 
sich uosser an J ie lOll erschienene Sch ri ft '11. 's, 'l'crritorialgeschichtC' 
del' Landgrafschaft lIcssen bis ZUIll 'rodo Philipps des GroBmUligen 
(vg I. Ztschr. 45, 314) all. Das neue Heft uIllfa6t 2'23 Jahre DannsUidtcr 
Oeschichte unter dem Gcsichtspunkt def tcrritorialeu \'erlinuerullgcu. 
So spiclen die flirstlichell Testamente ciue prhebliche Rolle, das I. Kapit'eJ 
Philipps des GroBm. Testament (S. 5- 1'1) gibt die Yorgeschichte des 
Testaments VOIl 15G2 bis zuriick auf 153J lInd seiue Nachspieie. Natiir
lich nimmt aueh dcr Murbllrger Erbfolgestrcit cincn iJreitell Raum ein 

. (8 . 22-54), lInd cndlieh ist fUr uns no ch a,usdriicklieh zu vermerkcll 
• <.lie Gesehichte der Grafsehaft Hanall-l\lUnzenbcrg (S. 70-83). Oberall 

linden sieh rciche ]~itcmturangaben, vielleicht biswcilen Zll viel lInd ohlle 
unterseheidcnde Winkc: .web im ouen sehon erwUhllten AnhulIg, df'1l 
ieh dankbar begrlille, ist die wiehtigste Literlltur angegcben. Die Ab
sieht, seine 'I'erritorialgeschichte Hessen-Darmstadts in einem zweiten 
Teil bis zur Gegenwart Zll fiihren und dem ganzen cincn einleitcndcll 
Tcil ,. Hessen in vorromiseber, rorniseher und frUhmittela lterlieher Zeit" 
voranzltschicken, ist an 1I.'s am 17. Y. UHS crfo lgtcn Tod gescheitert. 
\"gl. den wannen N,lchruf in Hessische Chronik 11 , 9, S. :274- 78. 

Karl Hatt cmcr, Karten zur Entwickelllngsge s chichte 
11 e s s ens , bearbeitet und entwoden von Prof. Or. -. 2. u. 3. 1'ausend. 
Darmstadt. Kommissionsvcrlag von A. Bergstra.Bers l lofbuchhandlnug 
(W. 1(leinschmidt). W12. 2 At. --:- H. bietet S buntfarbige i(artcll inl 
Mal3stab 1: 600(x)(). I) Lundgrafschaft Jlosscn mit dcnNachbargebietcll 

. in der 2. Hiilfte des W. J h.'s. mit einer klcinoll Ncbenkurto: Ldgrfsch. 
!l essen \ ' 01' Erworbung von Ziegeniluill und Nid:t. 2) Lundgrafschaft 
lIessen·Darmstadt \'0111 ']'odo Ilhilipps des Orollm. bis zur franzosischcn 
He\'olution. 3) Hessen-DaJ"lllstadt (1815) unci llessen-Kassel (L8l5) und 
zugleich rlir die Hegicrungszeiten 1790 1830 bezw. 1785- 18'21, mit 
4 kl. Ncbenkarten. AlIe diese Karten sind ill ihrer Ubersichllichcll allf 
alle l lohenunterschiede vcrzichtenden Gestaltung sehr dankenswert \1nl! 
die entsprechendo droiteilige Wandkarte im l\1aJ3stab 1: 25001)), FOrlllllt 
235: 120, auf Leinen gezogen 28 ~lt, mug den Schlllell beidcr Il ossen 
zur Anscha.ffllng empfohlen sein. Vg!. libel" eincn die Wandkurtc bf'
lreffonden Vo rtrag lIattt'lllersim Darmstiidtcr Geschichts\'erein: (~uartal
bliitter V, Nr. 8 , S. 133- J . 

l)~lul Wegner , Die mittelalterliche Flu6schiffnhrt 
im Wesergebiet. In: llansische (ieschichtsblUtter (Verla:; \'0 11 

Dunckcr u. Humblot ill Miinchell und Leipzig). Jahrg.l!H3. S. U:3 - lGl. 
- Diese gute , a.us einer Berliner Dissertation hervorgegangcne Arbeit 
handelt S. 108- 1.6 von del" Schiffahrt alIf WCI'm unci Fulda nnd VOIl 

den SchiffahrtspHinen tier hessischen .Landgrafell im 16. uOlI Zll Anfang 
des 17. Jh.'s. Dabei stiitzt sich W. zumeist allf gute bei IIns ent
s tallllene Arboiten , auf lI ugo Hrunncrs BeitrUgc z. Gesth. del' Schiff
faint in Hessf'1l besondf'rs ;wf d. Flllda. (Ztschr. :2G, 20:2- 43), auf Adolf 
1Ienhl , Die Saline SoodclI :l. d. Werra (Ztschr. 41 , I - G7 ) 11. n. al)(,1" 
a.uch auf QueJlenwerke, die ihm kleine ErgUnZllngen botcn. AIIl'h del' 
folgende Abschnitt, del' die Schiffahrt auf del" Weser selust behandf'lt, 
S. Ll7- 24: von l\1iindell hi s Hamelo, S. 12-1-110 \'011 Hameln bis J\lindell 

• hat noch so m;:tIlchmal \'on Bestrebungen del' hessischen Rcgierung zu 
Lerichten. ::). L49 winl im Gegensatz ZII F. Pfaff, die Ablri 1I~llllars·' , 
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II<l1lscn (Zeitschr. 44, 222) Schiffahrt auI del' Diemel von ]Jclmarshausen 
abwiirts ill Frage gesteUt. - S. 116- 157 der j\ bhandlLlIlg bildcn die 
Berliner Dissertation W:s 4G SS. untor gieichem ,'fite!. l ilt' ist eine 
"Ubersicht Ober die [dortJ nicht vorliegenden 1'eile del' Arbeit" 'voran
gcstell~. 

I). Fri c41ri ch Wi egmHl , Prof. der Kirchengeschichte, C,tssels 
kirchliches J~eben im Mittela.lter. Ein Konferenzvorlntg. 
Cassel, Fr. Lomctsch, 1913. 18 S. 20 -1. Es ist nicht zu erschen, 
vor welch cm Kreise der Greifswalder Kirchcnhistoriker, oin geborener 
Jltll1::lucr, diescn Vortrag gehalten hat. M. E. komrnt Kassol nobell 
dcm , was aus del' allgemeinen und aus del' hessischen Kirchengeschichte 
erz[hlt wird , nicht genligend zut' Geltung, und manches lJeire.mdliche 
tl'itt auf, so gloich dio Namensfonll Chasallah mit dern wil lkUrlichen h 
am Scb'lul3, die Behandlung Kassels aIs Stadt scholl illl 11. Jh. (S . 5 
u. G), die Bezeichnung Nuhns und Gerstenbergs (nicht Oerstenberge1') 
S. L7' als Ca:;seler Hofg(':istlicher. Gegen das Wort "Elisabeths dreijithriges 
Wirken [ 1228- 31J hat aus Marbnrg eine Stadt gemacht" vgL : F . KUch 
in Hessenkun st Jahrb. 7. Jahrg. (f. 1912) S. 1- 5. - Es ist gauz un
richtig (S. 14), daU Konrad von Gelnhausen lwd Heinrich VOIl Langen
stein ins Ausland gehen Illufiten , urn die ... Forderung einer Reform 
del' Kirchc an Haupt und Gliedem zu stollen usw. Vic lmchr lernten 
bezw. lehrtcn sic in Paris, als 1378 die groI3e Kirchenspaltung allS
brach , lInd sic waren , da ihre auf Hebung derselben berechnetcn 
Schriften nicht mit den Ansichten des Pariser Hofs und del' A vigno
Heser Kurie Obereinstimmten, nach einigen Jahren genotigt, Paris ZLI 

verlassen. - Zum ganzen Thema vgl. auch den Allfsatz von I-iugo 
Bnmner, Das klosterliche Kassel , libel' den oben S. 284 berichtet wurde. 
Der oben S. 299 erwahnte Aufsatz Wiegands zur Tausendjahrfeier: 
"Die Stadt Oassel ill del' Kirchengeschichte" ist vorwie
gend den Jahrhunderten seit der Reformation gcwidmet. 

Karl H eillri ch Schlifel', Dr. , Deutsche Ritter unrl Edel
knecht e in Italien. 3. Buch: IIll kaiserlichen unrl ghibellinischen 
Dienste Zll l)jsa unrl Lucca. Darstellung und Urkundcn. [Quellcn und 
Forschungen .... herausg. von der Gorresgesellsch. XVJ. Bd.] Pader
born, ,Ford. Schoningh, 1914. X u. 462 S. 8°. 18 .;ft . . - Wie frUher 
(Zeitschr. 45, 378) VOll mir hi ngewiesen wurde auI dic VeroffentJichung 
unseres Landsmannes aus piipstlichen Soldurkunden des 14. Jh. 's, so 
5011 nun auch des neuen stattlichen Bandes, der die Soldlisten des 
l4. Jh. 1s in den VerwaltlUlgsbiichern der ghibellinischen Stadt Pisa, 
dalleben des ihlll befreundeten bezw. VOll ihm abhiingigen Lucca aus
schopft, hier gedacht \~el'den. Die Pisaner Listen bieten allein nach 
Schitfers Vorwort libel' 50Cl0 Namen sogenannter .. Ultramontallen", das 
war die liblichstc Bczeichnnng fO.r die deutschen Soldner. Rhcinla nd 
und Schwa ben sind am meisten vertreten. In § 8 del' Dars tellung 
l,S tandesverhUJtnisse und Herkunft del' deutschen Ritter in Pisa« werden 
S. 55 Zahlcll flir die aus dem Gebiete "Hessells im weiteren Sinne" 
(Prov. Hessen-Nassau, Hessen-Darmstadt, auch Waldeck) entstamlllcndcll 
Soldncr gegebcn. lch habe sic zusammengezabJt: 109. Aber von gal' 
vielen muB Scll. , weil z. B. Romberg oder l-lomblug bezw. Limburg auc h 
in andern deutschen Landschaften vorkommt dahingestellt sein lasscll , 
ob sic wirkli ch him'her zu zi.ihlen sind, und so manche anctere werden 
hier ohne Ancleutung eines Zweifels angefUhrt, wiihrend ein sol cher 
durch das alphabetische Register (VOll 148 Spalten LUnge!) lInd durch 
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we ulwhsUiblicfle Namcngchullg in dUll Listen sclllsl" nahc gdcgt wird: 
z. B. sind die von Lowcnstein , Hicdesel , HlluschenlJerg (Livistan (vic l
lcicht Liebenstcin), Rietuzel , Ructibergh od er Huccimberg), soviel auch 
italienische Schreiber die Namcn verbalUJOrnt habcn mogco , .keinesweg:; 
als sichcrgesteJlt <Luzusellen. Einc groUe Masse Kcnntnissc , Ahnnngs· 
vermogen und ArbeitskraIt hat Seh. in den Dienst seiner Aufgabe gc
slellt, aber man denkt mit Bedauern darau , daB das Ergebnis von vielcn 
genealogischen Beniitzern einfach als bare Munze angenommen werden 
wird , iluch ohne Zweifelserwagllngcn, ob diese Si:i)dlinge nun wirklich 
alle als Ritter und Edelknechte zu bezeichnen seien, ob nicht in recht 
vielcn gut biirgerliches Blllt floB? 

rA.] L [e iB], Zur Geschichte der Familie von Rhenl.L 
in: Wa.ldeckischo Zeitullg 28. Jahrg. Nr. 123-126. L. bietet I.LUS vcr
schicdcncn Archiven, KirchenbUchern und ll.hnlichen Quellell zah.lreiche 
urkwldliche :r\achrichten zur Geschichte del" adligen Familie von Rhena 
filr sechs Jahrhunderte, vom Anfang des 1.3. bis Anfang des HI. )fanchc 
Angaben sind von allgemeillem Interesse , cinige stehen zur hcssischcll 
Gcschichte in Beziehung. 

])r. E rus1 L ihl"c-Bonn, Wildunger Studierende in llltcrer 
Z e i t. In: Waldeckischc 7.eitung 1913 N r. 140. .L. gibt auf G rund del" 
Aufsll.tze von. A. "LeiB, Studierende Wa1deckcr vom 13. bis HL Jh. ill 
den GeschichtsbHi.ttern f. Wald. u. Pyrm. Bd. 4, 5 , 7, 9 und l.8, cille 
gute Obcrschau liber die mnd 300 Wildunger Studenten, die ftir (lie 
Zcit von 1383 bis ungefahr 184.0 festzustellen waren, Ober Aufschwullg 
unci Niedergang der Gesamtzahl, Uber Wahl der Universitat und des Bewfs. 

])r. Kart E ichle r (Altonl1), Zur Ge sch i c h te der \V i 1 cl II n ge r 
Kirchcnglocken. [1914 ?] S. s. kl. s'. 2) Dcrselbe: Die Wil
dun g e r Se h n e i Ben z ii g c. Auszug aus der Chronik von Jul. Eichler. 
S.9- 1.6. 3) Derselbe: Die 'ViI d u nger Wald uuge 11. Auszug usw. 
S.1.7- 3J. 4) DerseJbc: Ackerbau und .Landwirtschaft in N.
W i Id u n ge ll. Auszug usw. S. 33-42. - Diese ansprucllslosen Blatter, 

. die mir Ende Januar 1914 vom Verfasser zugesandt wurden, enthalten 
zweifellos , wenn sie auch zunachst aus ortsgeschicht1ichem Interesse 
hervorgegangen sind, manches, was untet" sl.lchlichem GesichtsPllnkt als 
willkommene Stoffsammlullg erscheint. N r. 1 gibt insbesondere (8. 2~4) 
aus der ungedruckten WiJdunger Reimchronik des Stadtschreibers Veil 
Weinbergk die Erzllhluug von dem 1575 <lusgefiihrten Gu./3 der sogcn. 
l1Biirgerglocke" und del" "gro./3cn Heteglockc" wie-der, l.I.uBenlern filr dl.ls 
16. u. 17. Jh. viele Angaben von Gewichten und Kostcn. - N r. 2 handelt. 
von Grenzumgangen: eillem aktenm1iBigen Bericht <lUS d. J. 1692 (S. 9-14) 
foIgell bezUglicbe Mitteilungen aus den Jahren 1575- 18'-20, anch der 
Wortll.lllt einer bett". fUrstlichen Lanclesverordnung vom 30. X. 1770. -
Nr. 3 handelt zunachst von Festsetzungen Ober \Valdnutzung unci Wald
grenzen, danll von der Waldwirtschaft, den Holzabgaben und Wald
freveln , weiter vom Wildbestand und der Jagerei, aJles vorwiegend na.ch 
Nachrichten des 1.6. u. 17. Jh. 's, schlieBlich von Wo]Jsjagden (1 (;12- ] 7B~J). 
- N r. 4 handelt u. a. von der Vermessung der GlUudstiicke , von Zehnten 
und 31lderen Abgaben, vom Gesinde- uud Fuhrlohn. 

])1". J o lI. Schult ze nctzt Archivar in Berlin , bis Herbst 1914 in 
1]arburg] : 

:1 ) Zur Getreidepol.iLik in J[cssen unter LtLndgraf 
Philipp delh CroBmiitigen (15 1. S-G 7). Ill: Vierteljahrsschrifl 
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HiI' Sozi .. tI- Ullll \virtschaftsgeschichte Xl (1913) S. 188- 213. - 2) Bliite 
IInd Nicuerg;tng del' landcsherrlichcn 'l'eichwirtschitft 
in del' ehemaligcn Landgndsch.dt lIe ~scn. In: Archiv Iiir 
FischcrC'igeschicMe, Darstellungen Llud Quellcn llCnlusg. von Emil Uhlcs. 
Berlin, Paul Parey, 1914. 1Ieft 2 Januar HH4 (Sollderabdr., nicht im 
Buchhandcl, [128. gr.8°). -3) Staatlicher Fischschutz in Hesscn 
und in Braunschweig-H.tnnover vom 16. bis 18. Jh . Ein 
\'erglcich ~lltcrer tcrritorialer Gesetzgebung. In demselben "Archiv" 
Hcft 3, Juui 1914 S. 193-211. - 4) Rindereinfuhr in den 
deutschen Territoricn insbesondcrc in l-Iesseh im 16. u. 
17. J h.ln: Jahrbii~hern ftir Nationaltikonomie und Statistik. 3. Folge. 
lld. XrXH (ClI) 1914 (Mai) S. 614-25. 

Mit diesen vier Abhandlungen hat def leider nun aus Hesscll ge
schieucnc Vcrfasscr in dankenswertester Weise bisher wenig erforschte 
wirt.scbaftsgeschichtliche Fragen aus archivalischem Material grOndlich 
lmd l ichtvoU erortert. Je mchr die groBen Ernahrungsfragen durch dcn 
Kricg dcm allgemeincl1 Interesse nahegelegt worden sind, Ulll so em
pfiinglichere Leser wcrden diese vor dcm Krieg entstandenen Studicn 
finden. 

In NI". 1 handeH Seh. von der besonderen Fiirsorge Landgraf 
Philipps , die ihn auch auf diesem Gebicte hochstellt, flir Abstellllllg 
und rerhiitung VOIl 'J'cucnmgs- und Hungersnoten. Eiu fast sUi.ndiges 
Ausfllhrverbot fUr alles Getreide, zeitweilige Ansetzung von Hochst
preisen, die Einrichtung von KOl'llmagazincn, die bci MiBcrntcn die 
luudcshcl.'rJichen VordLte zu bjIJigem Preisc abgaben, warcn die It'littcl 
seinct Politik. Vg!. in UllsereD " Mitteilungen" Jahrg. HllO/ 11 S.55-56 
die Skizze des bcziigtichen Vortrags. 

In Nr. 2 hcifit cs S. 4: "Auch fur das Fischereiwesen in Hessen 
ist die Regierung Philipps und seiner Sahne von auBerordentlicher Be
deutung gewesen". Del' neue landesherrliche Eifel', die verschiedenen 
Wirtschaftszweige unter staatlicher Anfsicht zur hticusten Leistungs
fahigkeit zu entwickeln, und del' einer Yorliebe des 16. Jh.'s fUr Fisch
llahrung entspl'ingende au.l3erordentliche Bedarf del' fiirstlichcn Hofhaitung 
an frischen Fischen wirkten dalllals forderlich Zllsammen. Im 17. Jh. 
konnten die durch den groBen Krieg verursachten Schaden erst nach 
.Iangen JlIhren ilberwltnden ·werden. 1m 18. Jb. el'weist sich del' Ver
branch der Hofhaltung an Fischen sehr gemindert, die Natul'a1ienbe
soldung ist verschwunden, woh1 auch die Neigung fUr Fischnahrung 
verringert, die Yerbrillguug del' Fische tHIS Oberhessell nach Kassei, 
an den dort jetzt stiindigen Hof, schafft unterwegs grol3e Verluste, am 
Ausgang des Jh.'s befanden sich nul' noch die niiher bei Kassel be
legenen Teiche Niederhessens einschJiefilich del' Gl'afschaft Ziegenhain 
in staatlicher Bewirtschaftllng. Die gegen Elide des 18. Jh.'s einsetzende 
Bewegung zur '1'rockenlegung del' 'I'eiche uod zur Grasontzung im Interesse 
vermehrter \'iehzucht steigerte sich in den drei!3iger und viel'zigel' Jahl'en 
des 19. Jh.'s zu stiil'mischen VorsttiBen del' Bauern gegen die herrschaft
lichen Teichbeamten und zu entsprechender Ausb'ocknung der 'l'oichc 
hehufs Hebung des Yichstandes. 28 Anlagen mit einem ilberaus reichen 
Zahlcmnaterial in Tabellenform schliefien die Abhandlung. 

NI". 3 erortert die landesgesetzlichen Ordnungon des 16. bis 18. Jh. 
filr Fischol'ei, dcreH Ziel ist, don Hetrieb in den gehcgten Eigengewassern 
zwcckrnLiBig zur Erhaltung des Fischbest;LJldcs zu ordnen, andrerseits 
die freie Fischerei anf den gemcinen Wassern aus polizeilichen und 
Wil"tschaftlichen El'wlignngen heraus einzuschrlinken. Die meisten Ord-
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Il!lllgon. lagon ill del' SanulI!ung fiirstl. hess. Landcsorullungcll ( 171;7 L) 
va!". GrundJegcnd blielJ die Landgraf Philipps VOIl 1558 (elas. I, 1715 f. 
Nr. 71). Del' Vcrglcich ]}lit den HraullschweigischclI J~antlcll ist fiir 
lI essen gUnstig. 

In Nr. 4. winl zunti.chst das · seit friihestem I\fittelalterherrschcnde 
Bedlirfnis del' Einfuhr VOll Rilldvieh aus dem Osten nach Deutschland 
Iestgestellt. Eillc grundJegellde Ordnung Landgraf Philipps von 1527 
(Sammlung I, 54 f.) zeigt, da13 auch in dem ganz vorwiegend Ackcrbau 
treibenden, keineswegs dieht bev01kerten Hessen nicht gcnug Yieh cr
zeugt wurde. daher iUangel an Fleisch bestancl. :\lamentlich Polen unt! 
Rul3land lieferten das notige ausHindischc Vieh . • Von Handlern wurde 
cs Zll bestimmtcn thiiringischen, schJesischon usw. l\!arktcll getrieuen. 
Seit Anfang des 17. Jh.'s iiberwiegt d<ls friesische Vieh, das auch friihcr 
scholl neben dLlnischem mitgespielt hatte. Seit Mitte des 18. Jh. 's stcigert 
sich die Viehhaltllng-, weil die Zunahme del' BeviHkernng bessere A us
nutzung des Ackcrbod ens mit reichlicherer Diingllug unci. mehr Schlacht
tier eriordert. Man bedarf neuer unci guter Wiescll , daher eriolgt Ein
schrankllng del' Teichwirtschaft, vg!. NI'. 2. 

Marburg. K. Wenck. 

IIll "Archiv fiil' Stadt und BeziJ'kstlmt Schweinfmt", 9 . .Iahrg. , 
l!JU, S, 23-107 hat U! eyschla! g die "Schweinfurter Aktl"ll illl 
KOll ig!, P reuB i seh en Sta.atsarc hi y zu Ma riJ urg" verzeichllf't 
lInd zum grofiten Teil aiJgedruckt. Es handelt sich in erster Linic Ulll 

Akten (87 Nrn.) allS clpr Zeit del' Scbutzherrschaft LdgI'. Philipps nuer 
Schweinfurt (1542- 1547), einige Schreiben libel' die Einquarticrun'g dN , 
Spanier 1550,'51, dcn Aufenth .. Llt LdgI'. Wilhclllls in Schweinfurt 1552, 
die Schadigung des Ebmcher Hofes heim Ollrchzug des Kriegsvo lks 
und LdgI'. Philipps Heziehungen zu dem Schwcinfurter BUrger Wolf 
Weyrach 1554/55,' del' seit dem Schmalkaldischen Krieg Forderungen 
an Philipp hatte. FUr die Tiitigkeit des Heformators Johunoes Sulel 
(Sutellius) aus .Meisllugcn (yg!. Schweinfurter Archiv 4, 77 ll. 8, 74 ff,) 
crgeben die StLicke nichts !lelles. Dot del' Abdrllck del' Briefe ohne die 
geringste Vereinfacilullg del' Rechtschrejuung crfolgt. ist, bietet das LeseJl 
nicht gerade einell OellliB. 

• 

Paul J,eJlJllaHn, .lohannes Siclial'dus und die van ihlll 
benutzten Hibliotheken llnd lI,~lldschriftcn, Mlinchen, 
Heck, 1911, X lI. 237 S. lO.4t (Qllellen mlll Untersuchllllgen ,z nr 
lateinischen Philo[ogie des Mitlohllters. begr. VOII Ludwig 'l'raube IV, 1)' 
behandelt auf S. 93 ff. die altberlihmte Bibliothek \'on J' u 1 d a und wC'ist 
besonders uuf die Ersc hlieI3ung del' Hibliothek fUr die Wissenschaft 
seit dem 15. Jh. hin. Wertvolf ist die ZwmnHIlC'llstellung (S. Il3 ff. ) 
der in anderen BiiJliotheken !loch nachweisbarC'n Codices Fuldenses, die 
viele Nummern aufwcist, welche in der iJckannten Arbeit von Fr. Falk 
(l3cihcft 26 des Zentralbl. f. Hw. 1902) fehlen. VOIl del' Bibliothck in 
Her s f e 1 d (8. 120 rL) hat sich fast oichts mehr erhalten. 

Del' neuesteBand von U CrnhUl"dnuhr, Oeschichte del' Je· 
811 ite n in den Landem deutscher Zunge (If , 1. lL 2. Teil Freiburg 
i. B. 1913), schildert u. :t. das Eindrillgen del' Jesuitcn in Hcssen. 1615 
kam ein Jesuitenp,ttel' <tus ][oiligenstadt lIacli F r i tzl ar , im folgcnden 
Jahr versuchten l\Jitglieder des .Mainzer I(ollcgs festen Full Zll fassen 
(S. 156 f.). Die junge Hesidenz ging Hi31 wieder ein. Tn F ul cl a war 
bereits 1571 (1572) eille NiederJassung begriindet worden (Band J, 128 ff. ), 
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die dUfCh ibre \Terbindung Illil dcm piipstlichcn Seminar lInd die Eroff
Hung des GYlIlnasiums LG3l; cine lIal.lptstlitze der Gegenrcformation 
wurde (Band J1 1, 158 ff. , li2J ff.). ron FlIlda aus wUl'de IG2D cine 
Residenz in Her s f e I cl erl'ichtet, die sich bis Will Jahre 1631 hiclt 
(Ild. Tl 1, l6l f.). 

Meiningen. Wilh. Dersch. 

Zur Geschichte del' Jesuiten in Ha,nan und in Fulda. 
1) 11ll Anschlu!3 an einen Aufsatz iiber den Jcsnitenorden nach cioom 
illl Dezcmber 1912 von Divisionspfarrer Kriiger gehaltenen Yortrag del" 
in den ietztvorangegangencn Nummern des lIanauer EvangcliscllCll Ge
meindeblatts gedruckt war, brachte in Nr. 5 des 4. Jllhrgangs vom 
l\lai 1913 Pl'arrer Hen6-Windcckell eine ~otiz: Di e ers to Er w it h II U ng 
del' Jesuiten illl Hana, uischcn. Aus dcm von den Ccnsores 
(Kirchenriigern) am 2"2. VI. 1577 bei der Kirchenvisitation erstatteten 
Bericht ergieut sic!! , daB Illan schon damals ill der Grafschaft Hanau 
Grund zu haben glaubte , dem 'l'rejbell von Jesuiten (?) entgcgenzutreten. 
- 2) Im Kurhessischen Hundesboten , Reilage des Km·hessischen Haupt- ' 
vercins des Evangel. Bundes (5. Jahrg. Nr. 4) vom Okt. 1!H3 skizziert 
ein Aufsatz Grlindung lInd Aufhebung del' Jesuitennieder
lassung ill FuJda die Geschichte der GrUndllng im Anschlu13 an 
das BlIch von Jos. GoeBmann , Bcitmg zur Geschichte des vormaligen 
Fiirstentums Fulda .... (Fnlda 1857) Abschn. 4 die Jesuiten in Fulda 
s. 130- 71 lInd verweist auf cinen Aufsatz "Die Jesuiten in Fulda z. 
Zeit der Oegenreformation" im " Kurllessischen Huodesboten" vom Juli 
1912. wciter ab er teilt er im Wortlaut Hinf im Original bczw. in Ab
schrift im Marbl~rger Archiv befindlichc Aktenstiickc vom Sept. 1773 
iiuer die Allfliebung der JcsllitenniederJassllng in Fulda mit. 

.P. Tonner, Del" Pfilrl"er und S,dzgriife Rhenanns aus 
Allendorf [a. cl, Werm] lInd seine Bcziehnngen zu Herzog 
Jlllius von Braunschweig und zum Salzwerk Juliushall. 
In: Bra.unschweigischcs Mngazin 1913 .Nr. 12 S. 141- 49. - Del" Auf
satz Ado!f lLenkcls, Die Salin e Sooden tl.. d. Wena untel" den Land
grafen l)hiJipp dem GroBmiitigen und Wilhellll 1\7. in Ztschr. 41, 1- 67 
(= l\larbul"ger Dissertation 1908) enthiilt S. 36-49 einen Abschnitt 
"Die Saline SoDden zur Zeit des Pfarrherrn und Salzgrafcn Johanncs 
Rhenanus [l555- 89]. Die weithin anerkatlllte 'fiichtigkeit dieses Sach
verstandigen der Salinenlechnik hat bewirkt, daB er bei T~ebzeiten viel
fach zur Beratung auBer Landcs gezogen wm·de und daB Dach Jalu·· 
hunderten die Forschung s ich mit seiner Wirksamkeit in weitentlegenen 
Landen beschMtigt, so Jer lIallische Geh. Bm·grat H. Cramer 1879 in 
einem besonderen kleinell BlIl;ile, da~ dem Titel nitch biograpbisch ist, 
im Interesse del" Hergwerksgeschichte Pommerns, so jetzt ein braun
schweigischer Forscher, dem ('s um die Geschichte del" ehcmaligen Sa
Jine JuIiushall (bei Harzburg) und Ulll die fOrdernden Bemiihungen des 
Herzogs Julius zu tun ist. Zunachst in Anlehnung an Henkels Arbeit, 
del" (S. 43 f.) einen Hinwcis auf die hier erorterte Tatigkeit des Rhe
nanus vermissen lliBt, woiter auf Gmnd von Akten del" Staatsarchive 
zu lIannover Ulul Zll .I\1<lrlmrg handelt '1'. van del" Wirksamkeit des 
Hhenanus Jiir JuJiushaJi im Septembet;- Oktober 1571 und van den Hc
miillUngen des Wclfen, Salzsiedcr <tus Hessen zu erlangen. MitteiilUlgen 
aus den beziigliuhcn Rriefwechseln lehrcn, daB Landgraf Wilhelm IV. 
<lUS Verstimrnuug Gber (lie Ullu<tchgiebigkeit des lIe!"zog Julius in S1tchen 
dE'!" dumh den Tod des t57l verstorbellen Orafen Dietrich von Plesse 
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erlcdigten hcssischen l,chen (vgl. ohon S. 307 L) die cruelenc Furuerullg 
def bmunschwcigischeu S;:dzwerke zeitwcilig ycrsagtc. 

Marburg. K. Wcuck. 
Phili1)}) J.Josch, Jlias MaJorum. Eill lleitrag zur Ge

schichte del' hessischen Verbesserullgspullkte. Zeitschrift. 
fOr Kirchengcschichte 35 (1914), 413-437. - Unter dem Nu,men "lIias 
MaJorum" erschien 1607 cine bissige S,ttire gegen 12 kalvinistischc 
Pfarrer, die bis jetzt nul' in einem Exemplar del' Kg!. Bibliothek zu 
Berlin bekannt geworden ist und von L. im Hinblick auf die in elCtl 
J.2 "Rhapsodien" geHisterten Personlichkeiten untersucht wird. Es han
delt sich urn folgende Geistliche: Joh. Siegfried KUper (Kyffer) in Vohl, 
Grcg. Schonfeld in Marburg, Valentin Schoner in .Marbu,rg. Christian 
Heuter in EckeIshallsen und Roc,kensiil3, Kaspar Sturm in Gmlcnsbcrg 
und Marburg, Andreas Pctri Kind in Schmalkalden und Marburg, Ch ristiall 
Zindel in Rheinfels, Ludwig Bosbierin Colbe, Panl Crocius in Langcn~ 
schwalbach, Johalln Bintzer in Kirchhain, ] lennann Triilllper in Broms
kirchen und Kaspar Rlldolf Weif3brot in Oberweimar. Als Yerfasser 
kommt vielleicht in Frage Kaspar Fink, der 1605 Stipendiatenmajor in 
Marburg, 1609-1616 Professor der Theologie in Gief3en war und 1631 
als Generalsuperintendent in Coburg shirb. Dnnkenswert sind die mit
geteilten lebensgeschichtlichen Nachrichten: von dem in der Schmiih
schrift aufgehii.uften Klatsch lmd Schmutz sind aber etwa.s gal" zu reich
liche Kostproben vorgesetzt worden. 

lIIeiningen. W. De1"8ch. 
[A.] LrciB], Waldecker auf dem Gymn<~siLlln zuJ,clllgo. 

In: Waldeckische Zeituug 27. Jahrg. NI' . .16t v. 12. Juli 1913. Auf 
Grund der im Gymnasialprogr. 1913 veroffcntlichten SchWermatrikel 
der JaJlfe 1631-1819 steUt L. die iiberrilschende Tatsache fest, daB 
an diesem durch wissenschaftlichen Ruf und lutherische RechtgHi.ubig
keit anziehenden lippeschen Gymnasium von 1635-1819 nicht weniger 
aIs 106 Waldecker ihre Hildung gesucht habeH. 

Literatur zur Geschichte Johann Halthasar Schupps. 
Gegen die zusammenfassende Wiirdigung Schupps, welche Otto Lerche 
1911 geboten hatte (vgI. Zeitschrift 46, 249) hat Carl Yogt-Bonn u. 
d. T. Eine Berichtigung zu Lerche's Zusammenfassung jJll 
Euphorion XIX (191~), S. 476-82 eine grof.lere Heihe von Ausstellungen 
gerichtet. Otto J ,erchc }Ul,t in seiner ,.,A n two r t" ebenda S. 482 einige 
Herichtigungen l:merkaunt, andere zuriickgewiesen. Die Redaktion hat 
die Polemik. damit fUr abgcschlossen crkHirt. llll Braunschweigischen 
Magazin Jahrgullg 1914 Nr. 6 S. Gl-G9 handelt O. J,erche u. d. T. 
Herzog August d. J. zu Brallllschweig-Wolfenbiittel, 
D. JoIl. Balthasar Schupp und der Obrist Schott 1657-59 
von den Bezielmngen SChllPPS zu diesem theologisch stark interessicrten 
Flirsten, dem er cinen eLiindungsreichenKaNalier zur BeschUftigung 
empfiehlt, zuniLchst ani Grund der von L. lDoa veroffentlichten BrieJe 
(vgl. Zeitschr. 44, 365), weiter vermag er au.E Grund eines 'VolfenbLittler 
A kteniaszikels (Bergwerkssachen) den abenteuernden Kavalier, cinen 
scltsarnen GHicksritter, Obrist Schott, fur dcsscn Empfehlung Schupp 
ill naiver GIa.ubigkeit Vennittlergebiihrcn hoffte, uns etwas n~iher zu 
bringen. Schott wollte .,dus ganze Land Braul1schweig verbessern und 
zu einer llngeahnten Glilckseiigkcit und zu groBtcm Wohlstandc fiihrcn". 

~-lrthnr K lei nschllliM, K a r I Y I J. 11 n d If e s sell. (Fort.setzung). 
V. Bis zum Tode Kads VII. In: Oberba.yeriscllem ArclJiv Bd. 5[1 

• 

• 

, 

I 



• 

-

347 

(1014) S. 31- 51. K. schilucrt :IUS seil1cm rcichen Material den Fort~ 
gang der diplomatischen Verhall{Uungcn VOll del' Frankfurter Union des 
22. Mai 1744 bis zum 'rode Kaiser Karls VJI. am 20. Januar 174.5. 
EillC eingehendcre Besprechung mochte ieh dem yerchrten J\litarbciter, 
del' bisher liber diese Reihc von Allfsiitzen berichtct ]lat (vgl. zuJctzt: 
Zcitschr. 47, 432- 8(3), jetzt aber im Felde steht, um so mohr yorbe
haltcn, als l(,s Arbeit ihrem Ende entgegengcht. 

Ma1-bu1'g. K. lVenck. 

Louis Wolfl'·Cassel, Entstehung und Anfa.nge del' 
Kolonie Friedrichsfeld in Hessen (1775). Nello, nacharchi
va lischen Quellcn vervollstiludigte Auflage. t<assel 1.912. C. \~ietor. 
24 S. 0,30 .-ft. - Die Yorfahren del' heutc 1I0ch "Tl'ierer" O'cnannten 
Bewo}Uler vou Friedrichsfeld bei Trendelburg sind 1775 (l77dj aus den 
kurtrierischen Orten :Jiensfelden und Ennerich bei Limburg (Lahn) an
gesiedelt warden. Der Vf. handelt dariiber in ~au13erst temperament
vaJler Art, UIll den vielfach nach verbreiteten lrrtulll, daB Hugenotten 
die Einwanderer gewesen seien, Zll beseitigen, hat aber den FlUldort 
der Archivalien, aus denen er schtipft, nieht genannt (Staatsarcniv 
Marburg ?). Das Schriftchcn bildet einen Beitrag ZlU Wirtschaftspolitik 
Lg. Friedrichs H. Del' Lg. hatte ja nicht nul' in seinen literatisehen 
lInd khnstlerischen Neigungen eine nahe Verwandtschaft mit seinem 
groJ3en Namcnsvetter in Sanssouci, sondern aucll in del' VenVi.dtlUlgs
organisation und Hebung del' Landeskultur das preu13ische .Muster vor 
Augen. (Vg!..M. HaB in den Forschungen zur brandenburg.-preu.f3. 
Gesch. 21, 1908 und Zeitschr. 41, 346.) 

Meiningen. W. De1·sch. 

Zur Geschichtc der Braunschwej~ischen Hi.ilfs
truppen in Nordamerika. Von Uans Droyseu und P a ul 
Zimmermanll. S.-A. aus dem Jahrbuche des Geschichtsyereins fiir 
das Herzogtum Braunschweig 13. Jahrg. 1914. (IV, 176 S. Wolfen
biittel, J. Zwilller, 1915. 3 ~1t.) Wolfenbiittel 1914, Dnlck von Robert 
Angermann. 32 S. - S. 1- 15 der gewiB vieIen unserer fhI' den 
"Soldatenhandelo interessierten Leser wiUkommenen DoppeJgabe triigt 
den Soodertitel: Die Hrannschweigischcn Truppen im NOTd
a.merikanischeo Unabhllllgigkeitskriege. Aus den Briefen 
del' H erzogin Philippine Charlotte von Braunschweig 
mitgeteilt van Hans J)ro),sen. - Aus den im Kgl. Hrlllsarchjv in 
Charlottenburg befindlichen Briefen PhilillPinens, del' Gemahlin Herzog 
Karls I. von Braunschweig-WolfenbUttel an ihre Brilde~' Friedrich den 
Gl'o/3en lUld Prinz Ferdinand von Prellflen teilt Droysen im franzosischen 
Wortlaut diejenigen Stellen rnit, welehe den Eindruck der Verhandlungen 
lUld des im Jannar 1776 mit England gesehlossenen Truppenlieferwtgs
vcrtrags, weiter der sparlicll und langsam aus AmcI'ika in Brallllschweig 
eintmffenden Nachrichten widel'spiegeln. Die ausgezogenen Briefe stam
mell vom Kov. 1775 bis Dez. 1777 und Yom Februar bis Dezember 1783. 
Dr. bezeichnet diese Briefe aIs ein Gegensttick zu den bekannten 
Hriefen des braunschweigischen Generals von Riedesel (des geborenen 
Oberhessen) Llnd seiner GemahJin, welche diese Briefe zu cincm 18(X) 
herausgegebenen und dann wiederJlOlt (zllletzt woll1 1893) gcclruckten 
Ruche gestaltet hat. Die Briefe del' Herzogin enthalten allch so manche 
:NachTichteu iibcr die Verhatl(Uungcn Englands mit Hessen-K<tssel, iiber 
die Stimmllllg und die Schjcksale del' hessischeu Soldtruppen. DJ'. gibt 
reiche cl'Hiuterndc Anmerkungen. - Es Iolgt S. 16-39 ein schtiner 
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wcitblickcndcr AuIslltz von llaul ZimmCl'lIIltllU: Bcitritgc Zllrn \'cr
stiindnis des zwischcn Braunschweig unci EngliLnd 11111 
a. Januar 1776 geschlossenen Subsidicnvertrttges. Darin 
stellt Z. die deutschen, insbesondere die braunschweigischen Truppen
Jieferungcn jailer Zeit an England in den groBen Zusillllmenhang del' 
Entwickclung des MiliUirwcsens im 17. und 18. Jh. , legt die Stcllung 
des Herzogs und der Landstande, die ruhige Stimmung der SoJdatcn 
lInd del' offentlichen Meinung, auch den beginnendcn Umschwung (vg!. 
Schillcr, Seume !), endlich das gute Ergebnis fiir die Landcsfi.nanzen dar. 
Auch hier findet sich so manches fiir das besondere hessische Interesse. 

. Otto Decker s (Remscheid), Von eiuer Sc'hulreiorm im 
18. Jahrhllnclcrt. In: Monatsschrift flir hoherc Scltulcn XIL Jhg. 
Berlin 1913. S. 230- 85. Da alles, was den "Vater der dcutschon 
[unci insbos. del' hessiscilen] Landesgeschichtsschreibung" JleJfrich Bern
hard Wenck augeht, von mir verzeichnet \Vurde, so sei auch hingewiesen 
auf die hier gcbotenen Allsziige aus del' Vorrede seines Scltulprogl'amms 
von 1774 "Na.chl'icht von del' gegenwal'tigon Einrichtung cles Ji'Urstl. 
Padagogs in Darmstadt", welcho W. Diehl in den "Schulorcinungen des 
GroJ3herzogtllms Hessell I (UJ03) nicht mitabgedruckt hatte. Aus del' 
"Nachricht" selbst SCllOpft B. den Eindruck eines "Schulmanns, del' 
mit scincr Zeit fortgescilritten ist" und erlautert dies im einzelnen. 
Weiter bespricht er eingehend Wencks "Erneuerte Statutoll dos Flirstl. 
Padagogs in Darmstadt 1778", die durch das Eintreten des Ministers 
von Moser fiir stilrkeren .Betl'ieb des Unterrichts in del' deutschen Spl'ache 
verallJaBt waren. Er zeigt, wie in W. 's Anweisungen iiberraschend viel 
,,:Modernes" stecke. - Im AnschluB hieran nenlle ich cillen kiirzlich 
erschienenen Aufsatz von 'V. J)ie hl: Zwei Gutachten Helfrich 
Bernh. Wenck's ZUI' hessisch - da. rmsUi,dtischen Schul
I.dicherreform (1782) in: Beitrage zur hess. Scnul- u. UniversitiUs
geseh. hera. v. Diehl u. Messer lII, 4 (1915) S. 345- 58. 

O. Weit1e in Butzbach, Stammtafcln del' FamiJie l\umpf 
aus Hutzbach im GroBherzogtulll Ilessell. Mit Henutzilllg 
del' im Jahre 1894 von Dr. Renn. Rumpf in Frankfurt il . .M. vcroffent
lichten Sta.mmtafcl ciner Rumpfschcn Fa.rni.lie 1tufgestcHt. S.·A. <.IUS 

den Fallliliengeschiehtlichen Blattern herausgeg. von der Zentralstelle 
fUr deutsche Personen nnd FamiJiengeschichte Xl1. Jalu·g. 191.4 Mai 
Juli-Heft. 12 S. 4 o. - Butzbachel' Stadtrechnllngcn, die Ireilich mit 
Unterbrechullg bis auf dlls JRhr 1372 zurlickgehen, und die bis auf 
das Jahr 1561.reichenden Kirchblicher gestatten, den Stammbaurn weit 
hinl.Luiznfiihren. Die Rutzbacher Rumpfe des 16. Jh.'s gehoren zn den 
angesehensten und wohlhabendsten Biirgern del' Stadt. Wenn zun1ichst 
Landwirtschaft und Wollweberhandwerk unter ihnen vorwog, so treten 
neben noch anderon lIandwerkern danll auch PIan'er lUld Vertreter 
andercr gelchrten Bernfe aui. Yon dem SchuhnULcher Johann Georg 
Humpf, der sich 1796 und spateI' nochmals mit Marbul'gel'innen ver
mahlte, stammen in nun drei Generationell Marburgel' KiJrschnermeistcr 
Rumpf. In Grimms Worterbuch 8, 1493 wird del' Ubcrtragende. Ge
brallch des Wortcs Rumpf auf verschiedene GegensUinde, die cincn 
hohlen Raum enthaJten, z. B. ein GefaB aus Ballmrinde el'wu.hnt, ViI
mar, Idiot. S. 333 sagt: h61zernes GemfrB fur Getreide, darauf geht 
wohl Weide's Angabe S. 4 zur(jck. Er gibt allch zehn Wappenbilder. 
- Die Fa,miliengcschichtlichen Blatter haben sich in zw6lf 
Jahren zu cillcm Hauptorgan der FamiliengeschichtJichen Forschung 
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entwickelt, sie verdienen Unterstutzung durch Bezllg uurl Mitarbeit. 
Die Mitgliedcl' del' Zentl'ulsteJle (Leipzig, FloBplatz 11.) erhalten bei 
einem Jahrcsbeitrag von 5, aLer moglichst Ilicht untor 8 At, die ,,?ilit· 
teilungcll" del' Zentralstelle mit groJ3en wissenscllaftlichcll Aufsatzen 
kostenlos , uic "Familiengeschichtlichcn Blutter" zum Vorzugspreis von 
8 (statt 11 ) .At. Del' l2. Jithrg. der "Blti.tter", welcher in Heft 4/5 dell 
woiter unten noeh zu erwiihnenden Aufsutz "Zur Geschichte del" 
F a III i lie .J II S t j'" brachte, enthnlt in lIeft IO~ l2 (Okt. bis Dez. 1914) 
den Aufsatz van Prof. IChstll. 1 Waas in Mainz-Gonsenheim (vgI. Ztschl'. 
42, Hi7 , 43,419): \ '011 Hurggrafen und Burgmannen der wei
land Kaiserlichen lIud des Heich s Burg Friedberg in 
del' Wettel'au. Del' Burggraf uod die 12 Regimentsburgmannen ~ 
<tllS zuletzt etwa 100 BUl'gmunnen, die nul' Namen und Ehre hatten ~ 
bezogcn recht ansehnliche Einkiinftc. Aus dem "Kalender" von 1S0G, 
dem Jahre del' Aufhebuug der Burggrafschaft. werden die Namen aller 
damaligen Hurgmannen, ,HIS oiner guten handschriftlichell Beschreibung 
der St. Georgskapelle (sie bestand von 1245 bis 1783) del" Burg werden 
die Anfschriften der GrabdellkmiUer des 16. bis 18. Jh.'s, soweit sie 
genealogisch wertvoUell lnhalt bieten, wiedergegeben. 

Knrl S imon,Tischbein-Hilder irn Frankfurter Histo
r i s c hen Mu s en m. :Mit 2 Abb. alii einer 'I'afel. In: MOllatshefte 
fUr Kunstwissenschaft. YC Jahrg., Heft 4, April 1913. (Verlag von 
Khnkhardt u. Hiermann in Leipzig). S. 164-68. S. will durch Mit
teiJungen la ut Aufsa.tztitei llud aus iilteren Vel"steigerungskatalogen 
KHirung del' Alltorschaftsfrage bei del' Menge del' vefschiedeneu kilnst
lerisch tiitig gewesenen Tischbeins beitragen. Er berichtet insbesondere 
[iber Bilder Joh. Heinrichs , Anton WilhcltllS, Wilhelms llnd HeilU"ich 
Jakob 'I'ischbeins (filler einen Aufsatz Si mOlls betr. Hnr. Jak. 'I'. ill' 
Alt-Fmnkfurt V, 28-29 vg!. oben S. 255). 

Ach i m von Arn i III un d Betti n It Bren ta n o. Hoarb. von 
Roinho l d Steig. Stllttg. H. Berlin , Cotta 1913. 10 .At. (= Achim 
von Arnim UllI.! die ihm nahestu l1dcn JI). - E s se i hier nul' nachgewiescn, 
d", die mannigfachen Beziehullgen del' Bri ofo auf KasseI nicht erschopft 
wcrden konnen, welche RoUe in diesom Bando (libol' Bd. Ill, ersch. 
1904, vgl.: Mitteilungen Jahrg. 1904/5 S. 37) T~ u d wig G r i III Ill, dcm 
Bettina wohlwollte, spielt. Er " ist ein fleiBiger guter ·Jungc" schreibt 
Arnim von ihm, ;'lls er scinen Besuch in Heidelberg empfing, an HettiulL 
im Juni 1808 (S. 163 f. ), einige Tage spateI' venvlmdert er sich schier, 
als es hel'3uskommt, daB Ludwigs Hruder ihm nie die Kasselcr Galcrie 
gezeigt haben. obwohl er von 1803-8 dort gelebt l1atte (8. 169). Ein
gehend wird in den I:hiefen del' tiebenden 1809 das Hildnis behandelt, 
dtts Ludwig Gl'imm in sechswochentlicher Arbeit von Bettinon gefertigt 
hattc. Die scharfe Yel'urtf'ilung, ciie -Al'Ilirn " Gothen Zllm ewigen Trotz" 
anssprach , ist sehr rcizvoll Zll ioson (S. 3GO-(1), Bettina darilber S. 35l f. 
11. S. 364). Zur Sache verg!.: Ad. Stoll, Ludwig Grimm's Erinnerungen 
(1911 ) S. DG f. (besp ... in Zlscl,,·. 4G, 19G I.). 

P a ul Zimm el'JlI ll nn, Briefe aus den letzton .J'Litren del' 
U II i vel's i tit t I [ e Im s t c d t. (SchJuU.) In: Braunschwcigischem Jahr
bnch IDll S. 57- 121. Die 82 Briefe, wclche sich den HJlO veroffcnl
lichtcn SO ansch'lieBcn (vg!. Zeitschr: 45 , 386), geiloren mit Ausnahmc 
del' Jetzten 7 der .Zeit von Mitte Angnst 1808 · bis Ende .Mai 1809 an. 
~lit delll Mai tSO~) , welcher den Tod von H. Ph. C. lIenkc unci Joh . 
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von Mliller in Helmstedt bez\\'. Kassel brachte, war die Aufhebllllg der 
Helmstedter Hochscbule besiegelt. Die graCe Masse del' Briefe sind 
an J. v. l\liiller gerichtet, noch nicht halb soviel von ihm geschrieben. 
Die einen wie die andcrn beleuchten nicht nur die immel' trlibseliger 
werdenden Vcrhaltnisse del' l lelmstedter Hochschule, deron Lehrer durch 
den Tod, die mangelnde Bewhlung I1nd den Druck uer Fremdherrschaft 
venllindert werden, sondern das Unterrichtswesen des I('onig reichs West
Ialen Uberhallpt. Im OkL lOOS schreibt v. Milller an Henkc: "Wieder
hold 's (Staatsrecht ler in Hil1tcin) Geschicklichkeit llud Hcdlichkeit hat 
Rinteln , althessischer Vershtud Marblug bis dahin gerettet." Danll am 
LB. I\~. 1800 an ChI'. Gottlob Heyne ill Gottingell: .,Die ) I.arburger 
huben sic.h ganz ungebcrdig angestellt; in del' 'rut wiirden sie lauter 
Bettler. lell habe Ursache ZLl glauben , dall sie bleiben wonlon. Dalln 
bekolllllH'1l sic die riutelllschen, G6ttingcIt <lie hclmstedtisehen 1"onds 
und Halle behilft siell mit Kloster Berge." Am 10. Dez. 1809 erschiell 
-daskonigliche Dekret, welehes entspreehend van dell fUnf Uni\o\CrsiUltcn 
des Konigreiehs Westfalcn die zwei lIelmstedt uad Rinteln aufhob. 
Zimmennanns Briefsammlung, die aus gedrnekten Snmm lllngen oIters 
in wiILkoll1menster Weise bereiehert jst, erseheint lI1il" sehr dankenswert 
nnter 1lla.llellerlei Gesichtsj)llnkten. 

Die Kaisersgebmtstagsprogrammc del' Univel'sitat l\farburg von 
1913 nnd 1914 braehteu ULlS dank del' i\liihewa1tllng VOll 'I.'h. Bift die 
Fortsetzung del' l\farburger Matrikel von 1811 - 1822 ond van 
1823 - 1830. Die Zahl del' Immatrikultttionen ist mit Lloch crheb
lichen Sehwankungen im 3. Jahrzehnt hoher als illl 2., die Zahl der 
Kurhessen ganz uberwiegcnd. 

C. H enfS, Pfarrel' ill Windecken, K 1.i 11 i g J er 0 III e s .r I a n III i t 
der CoLsseler Marti nskirchc. Eine Sakularerinnerung. In: 
Casseler AIlgemeine Zeitung vom 3. Nov. 1919 , 5. Blatt. - H. macht 
ans Kousistorialakten eingehendere J litteilungcn Uber den Plan Jeromes , 
das Domkapitcl von Paderborn nach Kassel Zll verlegeu llnd die Martins· 
1.irche in eine katholische Kathedralkirche zu verwandeln. Auf Vor
stellullgen des KOllsistoriums an den .i\'Jjnister des Jnnern vom Februar 
1811 war Uberhaupt keine Antwort erfolgt, a.ni eine ne ll O Eillgabe vom 
Okt. 1812 wurde del' Plan vom Minister offiziell abgclouguet. H. ist 
der Ansicht, daB del' MiBcrfolg des russischen Feldzugs den Plan, 
welcher die Herzen del' Kasselaner durch Jail!' und Tag beunruhigt 
hatte, nbrigens aueh bei Napoleon und in Paderborn keinen BeifRIl 
Iand, zum Seheitern gebra.eht llabe. Yg!. auch Zeitsehr. 46, 254. 

E rnst J. Zimlll c rullulII (Hanau). 1) Napoleon 1. in Hanau. 
In: Hanauer Anzeiger 1D13 Nr. GO - aus del' hsh im Archiv des Ge· 
schichtsvereins befind.lichen "Hanauer Chronik" Wilh. Zieglers werden 
die ani die Allfeuthalte Napolcons in Hanau (1807, 1808: 1812, 1813 jc 
zweimal) beziiglichen Mitteilungen wiedergegeben. - 2) Z w e i 0 e tt i n g e r 
Prinzen , gefallene Helden in del' Sehlacht bei Hanau 
ebenda NI'. 66 - Prinz Karl Friedrieh VOIl Oettingen-Spielberg, Adjutant 
'''rede's; seine Oberreste und sein 18'24 unfgestelltes Grabdenkmal, dus 
Werk des Prof. Rul'. Phil. Sommer anI dem ]Junaner l<'riedhof wurden 
naeh dessen SehlieBung 1847 von dem Bnlder des Gefallcnen zur fUr-st· 
lichen Familiengruft in Oettingen iiberfiihrt. Am selben SO. Okt. 1813 
ist uucll .Priuz Frz. Ladw. von Oettingen- Wallerstein gefallen. -
3) Hundertjahr-Erinnerung aus der Hanauer ZeitL1ng 
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- ebenda NI'. 25G-57 - Riickblicke auf die Ereignisse von 1813 aus 
del' ] r :.lntUlcr Zeitllng Yom 1. nnd 4. Januar 1814, Kundgebungen Schwarzen. 
qorgs llnd BHichers Yom 21. Dez. lBW bezw. L Janua,j" 1814 beim Gb el'
schreiten des ({heins. 

lI e illl'i ch J ost, Wir lagon sieben Jallr ' geknechtet ". 
llundcl'tjahr-Erinnerung allS cinem han<Luischcll Orto. 'In Hammer AIl
zeiger !!H3 Nr. 258. Nachrichtcll <lUS den Gemeindercchnungen VOIl 

o g th e i III iiber EinquartiPrtlllg, Eintreibung \'on Liefcl'LlIlgen Zll Speisc 
uull 'l'rank, Dienstleistungcn usw. 

Hr.])hH. Otto K uhl"ing. Das Schicksal der westfalischell 
DomUnenkanfer in Kurhessen. MUnstererDissertation. 8assel 
1913, BuchdruckRrei Albcrt Ifartmanll. X[ u. l45 S. Die Gescl1ichto 
del' von der RegieJ'ung KOllig Jeromes vorgenommcllcn VerauBerullgen 
von Domitnen, welche die wiederkehrende kurhossisehe Regierung auf 
dUl1 hausgesetzliche Verbot del' VerauBernng pochend nicht als rechts
giltig anerkannte, ist unter mehr als eineOl Gcsichtspunkt von erheb
lichem Interesse, nicht zlIm wenigsten , weil diese Frage in den Jahren 
181G- 23 den Frankfnrter Bundestag beschaftigt bczw. die Stellung de .. 
beideu detltschen Yormiichte wie auch anderer Staaten zu Knrhessen 
wescntlieh beeinfluBt hat. rill groBen und ganzen erledigt wurde sic 
erst dllreh den LandtugsbeschJuf3 VOIll 22. Dez. 1837. Aber del' streit
bare Filhrer del' Domanenkl~ufer _Po W. Schreibcr, der sich nieM mit 
der Jrnlfte del' van ihm gelcisteten Zahlung abfinden lassen wollte, ist 
1850 gestorben, ohne eine Entschiidigung cmpfangen Zll haben. D[LB 
er nicht nul' eine I(ampfnatur, sondern an ch ein Mann von geistiger 
HcdclItung war, bezeugt doeh wohl die Tatsaehe, duB ihm "wegen 
seineI' vielen FJlIgschriften und Artikel ilber den Domanenstreit von 
del' philosophischen Fakultiit del' Universitat zu Jcna die Doktorwiirdc 
h. c. verliehen wlude" (S. 73). Ieh bedaure, daB K. si eh nicht den 
Wort laut diesel' Ehrullg !LUS Jena verschafft hat, um so mehr als die 
AbfassulIg "der unter dem Namen Dr. Sehreiber veroffentlichten Dmck
sachen Uber den westfUlischen Domi.lnenverkauf" viclmehr dCIll Kasse
lanel' Frdl'. 1\1urhard zl1gcschrieben wird, so: Cantor in Allgem. dtseh. 
Biographic 23, 63. 1(. hatte ein stattliches gedrucktes und ungedruektes 
Aktenmaterial al1fzuarbeiten, abel' erledigt hat er scine Aufgabe, die 
wohl liberhaupt flir einen AnnLnger zu schwjerig war, nicht. Mit der 
ncuercn LiteratlU" zur Geschichte der Jalue 1814-23 hat er zu wenig 
FiihJung, ieh finde weder Treitschke's Delltsehe Gesehichte n, 150-152 
479- 80, lIT, 296 f. 32t, 328, no eh AJfred Stern's GeschichteEnropas seit 
l8 L5 Bd. 1,359, 471, Bd. n, 403 f. benntzt, obwohl beide Verfasser aus ar
chivalischem !\Jaterial sehopften. Es war zu erortern, daB Stein, welcher 
am 29.1\1ai 1814 auf Bitte del' Domanenkiiufer in eillem eingehenden Schrei
ben l1ich bei dem Kurfilrsten flir sie, fur die dort vorgeschlagene "ebenso 
rechtliehe aIs billige A.usgleicllllngsart" dringliell verwendet hatte (Kuhring 
S. 32 f.) im Jahre 1823, als Wangenheim infolge seines Eintretens Hir 
die Dornilllenkaufer am Bundestag zu Fall kam, dem verehrten Malllle 
seine abweichende l\leiuung briefljch erklil.rt hat: "Den hessisehen und 
hannovrischen Domiinenki~ufern steht nach meiner Oberzeugung kein 
Hecht ZlI <tus den Handlungen eines· durch einen Gewaltstreich eil1~ 
gesetzten Hegentell" (Pertz, Leben des Ministers Frh. vam Steill V (1854) 
S. 818). Dem einstigen Reiehsfreiherrn, del" 1804 ausgesprochen hatte, 
.. ieh wcnle nie einen Hiluber fUr meinen Landeshcrrn erkennen", lag: 
es doth wolll zu fern, einen Recht.sansprueh del" Domiillcnkiiufer anzu-
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erkcllnen. lTeute wil'd mun woh] allgcmein sowoh l yom Hechts- als 
vom Billigkeitsstandpunkte aus urteilen, daB cine wcitgelH'nde Ent
schUdigung del' Domanenk1iuIer, soweit sic lIicht ctwll ih!' Geschlift 
zur Zcit sichllichen Niedcrgangs del' westfiilischcn Hcrriichkeit gemarht 
haLton , da.s zweifellos richtigc · gewesen wiire, mUll winl die HUItUllg 
Kurfiin:.t Wilhelms f., libel' dessen Personlichkcit Stein aus guter Kenntnis 
srhl' seharl' dachte, seine Abneigung Geld hera.usgebcn zum mindestf'1l 
IJeldagen. FUr die Arueitsweise K.·s ist cs bezeichncnd, wie Cl' mit dell 
Alls:dlgcn aus Wangenheims Gutachten VOIll Jahrc 1.823 Seitcn (91- H4) 
flillt. Auf Fehlerberichtigung gehe ieh nicht ein. Znr BClIrteiltmg illl 

Einzelfalle mUBte K. das lIIateria!, dus er in Tahellen del' Anla.ge 
S. 128- 44 vorgefUhl't hat, nnterseheidencl verarbcitct habeu. Vg!. ,1Lleh 
dell in An!ehllllng anK.'s Sehrift geschl'iebcncll !csenswertcn Allrs,~tz 
von Ph. Losch in "Hessenland" 1914 NI'. 13 8:-103- 95. 

6c. H eer , Die BUl'schenschaften a.uI den FOl'stlchr
allsta l ten ill Aschaffenblll'g, Flllda und J)rci(jig,~eker 
bei ~:reiningen 1820-1824 in: Quelicn lInd DarstellullgclI zur 
Geschichte del' Burschcnsehaft und del' deutsehen Einheitsbewegung, 
herausg. van Herm. Ha.upt Bd. III (1912) S. 188- 2l9. - AuI ~rulHl 
mUIUligfaltigen archivaJischell Materials stellt H. dar, wie si ch a.uf den 
gen. Anstaltcn, deren Zoglinge gleichen Alters, g\eicher \'orbildung und 
gleicher sozialer Steliung waren wie die Studenten, die bursehenschaft
liche Bewcgung gestaltete. In Fuldu, van dem hier allein zu berichlen 
ist, wurde im ' ~Hlrz 1821 \'on Marbllrg aus die Burschenschaft Arminia 
begriindct, sic hat ate!' nul' wenige Jahre bestanden, schon wegen des 
geringen Besuchs der Ansta lt (im J. 1823 unter 20), die AuAusung ist, 
wellu nicht frUher , spatestens ~litte Oktober erfolgt. Die Untersllchung 
uer kUl'hessischcn lmmediatkommission, welcher zwei tible Mitglieder 
Anklagestof{ geliefert haben, wurde En de 182(j niedergeschlagen, weil 
Rich ergcbe!! hatt~, daB die Fltldaer Arminen eincn Umstnrz del' Vor
fassllng nicht gewollt lw.tten. Die ,Forstlehranstalt in Fulda. war, ganz 
in \'cl'fa!l geraten, schon im FrUhjahr l825 naeh Melsungen verlegt 
worden: nach del' Annexion KllI'hessens siedeHo sie uach ~'liinden Huer. 

Uullo)r Vil"nhabe l", Oberregierungsrat u. D. Dr. jur., Zur V01'
gesc h i ch to cl Cl' kurhessi seh CH Ei sen b ;~h n en. S.-A. allS dcrn 
,.Archiv I'llI' Eis'enbahnwesen" 1914 (Verlag van Jul. Springer in Berlin W.). 
40 S. gr. S°. Die Drucklegung des im Marburger Geschiehtsverein am 
[1. Ma,rz 1913 gehultenen Vortrags wird gewi13 vielcn erwUnscht sein. 
Die iwsfiihrJichein unseren "Mitteihmgen" Juhl'g. UH2 ' l3 S. 75- 78 
erfolgte BOl'ichtel'stattllng macht lliel' eine kllrze Wiedergabe del' leltr
reichc-n Erorterungen F.'s entbehl'hch. In zalllreichcn Anmerkungen 
wird auf archivaJische und literal'ische Qucllen hingewiesen. lch 01'

innere an die verwandten Aufsiitze Hrullo Jukobs, libel' welche in dicsem 
Bande S. 259, 283 und 296 berichtet ist, lInd verweise alleh anf die 
Anzeige von Schwemers Geschichte Frallkful'ts Ill, l auf S. 2-15. 

nr. } ' ."itz Schilfmann, Der Auteil Konig F r iedrich 
Wilhelms. lV. an del' Bel'ufung del' Bdidel' Grimn) na.ch 
Bel'l i n. 'In: Sitzllngsberichte del' Konigl. Pren8. Akademie del' Wissen
schaften I!H4, xrJ. S. 470- 78. - Am 18. Nov. 1837 iiberreichten 
die Guttingel' Sieben dem Universitiitskur<ltorium ihreo herlihmten Protest 
wider oas Allftreten des Konigs von Jlannover IIncl uas Yerfnhren del' 
Hcgiernug-. Ein konigliches Reskri pt \'orn ll. Dez. entsctzte sie ihres 
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Amtes, ein iLnderes vom 12. Dez. wies insbesonderc Jacou Grimm, Dahl
mann und Gervinus, weil sic zur Verbrcitung des Protests beigetragen 
hatten, an, binnen drei Tagen das Land zu verlassen. Sic erhjelten die 
Ausweisung am 14. Dez. nnd folgten illr am 16. bezw. 17., Jacob Grimm 
ging naeh Kassel zu seinern Bruder Ludwig. Sehon am 26. Dez. aber 
sprach Kronprillz Friedrich Wilhelm dem Minister von Altenstein den 
Wutlsch aus, die BtUder Grimm fUr die Berliner Universitat zu gewinneu 
("der Charakter beyder :Miinner soil hochst achtungsvoJ[ seyn, ih!' Ruf 
lInd Kenntnisse sind anerkaunt"). Aus dem Nachlafi Altensteins ist 
diesel' Brief kiirzlich an die kgl. Bibliothek gelangt, er dient Sell. in 
erster Linie dazu, die hisher giltige Annahme zu bekampfen, dem Ein
treten Bettin;~'s van Arnim sei vor allem die Berufung der Grimms nneh 
Herlin zu verdunken gewesen. Vielmehr hat, wie der .Brief vom 20. Dez. 
1837 zeigt, del' Kronprinz ganz aus eigencm wissenschaftlichcn unci per
sonJichen Jnteresse zuerst die Sache angeregt, zunachst ahne Erfolg, 
offcllbar wegen del' entgegenstehenden politischen Bedenken. Bettinens 
UberQifel' hat mehr gesehadet als genUtzt~ Wenige .l\1onate nach dem 
'I'hron wechsel von 1840 kam die Berufung, die der noue I<onig von 
Anfang an ins Ange. faBte, durch Alexander von Humbaldt zustande. 
Ein van Seh. hier aueh zuerst veroffeotlichtes Schreiben des Konigs 
an Ilumboldt zcigt das starke WohlwoIIen Friedrieh Wilhelms IV. fUr 
die Grimms. lm Mli.rz 1841 siedelten sie van Knssel nach Berlin Uber. 

Professor n. }~rj edri ch Wiegund, A u g u s t V i I III a r. In: 
Zeitschrift filr Kirehengeschichte 35, Band (1914) S. 77- 86. - Es ist 
dankbar ZII begrUBen, daB ein Theologe, dessen starkes Interesse fUr 
ViJmar, dessen intime Bekanntsehaft mit seinem Lebenswerk bekanut 
ist (vg!. die Skizze von Wiegands Marburger Vortrag vom 3. H, 1906 
"i\fittei lungen alls dem literarischen NachJa8 August Vilmars" in unsern 
,,)1itteilungen" Jahrg, 1905/6 S. 62-64, auch Zeitschr. 44, 369 f.), cin
gehen4 Stellung genommen hat zu der .Biograpllie Vilmars von WiJh. 
Hopf, 2 Hde., 1913 (vgl. in Zeitsehr. 47, 401-4 die Bespreehung E. Hey
manns). Bei Anerkennung der liebevoUen Tiitigkeit Hopfs flir dje He
schaffung des Staffes findet W., daB Hopf sich in seillen kirchlichen und 
politisehen Anschanllngen zu eng mit dem altgewordenen Vi i mar be
I'Ultre, urn das Unhaltbare an seinen TJleor ien und das Unrichtigc del' 
von ihm angewandten Mittel festzustellcn, "er lul3t in de l' Hallphmche 
Vilmar zu Worte kommen", "er schreibt V.'s Biographie gewissermaBel1, 
UIll V.'s Pol itik fortzllsetzen", "er liebt es sogar, dart, wo der nach in 
der Entwickelung stehende Vilmar anders urtcilt als er [naeh Hopfs 
Mei nung] hiitte urtei len sollen, ihn zu verbessern, und dadurch den 
Eindruck seiller Worte abzllsehwachen": die dUl·ch die Zeitun~en um 
1820 in Vilmar genUhrte "liberaJe und radikale Weltansehaullug' hatte 
von H. "nicht als Entwiekelnngskrallkheit Hieherlich gemaeht werdeu 
sollen", Es "gehore viel Mut dazu die kurhessischen Vorgange des 
.l;thres 1850 noch VOnl a.lIsschlieBlieh Hassenpflug-Vilmarschen Stand
punkt aus zu betrachten". In den 50iger Jahren "gefiel si eh diesel' 
Kirehenregent von hinreiBender Gewalt -in altertlimliehen SehrnUen". 
Daflir gibt W, vier bedeutungsvolIe Belege und fUgt hinzu "Hopf gibt 
\'on alledem sebr wenig, er verweist auf Grebe [1904J, den man wirk
lieh heranziehen muB, wenll man sich eine VorstelJung von dem Vi l
marschcll ,I~egiment maehen will", W. sagt zum SehluB, daB die Fehler 
Yilmars Zll seiner Zeit bei VieJen (er fUhrt es alls) hervortraten, nul' 
wiirden sic bei Vilmar besonders offenkumlig durch sein gewaHiges 
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Telllpcrament llnd bcrUhrtcn peinlicher bci einem Mallne von seiner 
geistigcn ll ohe. - leh srhlieBc mit eillem Il CUCU ZClIgnis libel" 
\,ilm,trs Wirksltmkcit in seiner besten Zcit als l\Iurburgcr 
Schulmann. Pnul Clcmcn in seiner Biographic Carl .Justi·s 
(Chronik der Uni\'. Bonn Hi .. lIas Rechnullgsjahr .1912. S. 13) sn.gt: 
" In seinf'r Gymnasialzeit, dem Kursus der Mittelmli6igkcit, wie er sic 
ncullt, hat \'or allelll ein Manu auI ihll eineo hcstimmenden EinfluB ge
WOIIII(>II, dt'r fiir Knrhessens kirchliche Zllstiinde so einfluBreiche Philolog 
IInll TIll'olog August rilmar, dama]s GYllln3sialdirektor in Marburg, eill 
cbclIso tiefblickcnder Seelellkenner und SeelcllfLihrer mit fcillcm Blick 
fiir Individualitiit, wie ('in hinreiBcnderLehrer. Scinem "Triiullll"rehl"n", 
wie ('r dell in sieh gekehrteu, fruhreifell Knaben nennt, offnetp er das 
weiterC' VersUindnis fur {las griechische und das deutsche Epos: \'01' 

allem war er ein gewaltiger Religionslehrer, der Justi fiir das ganze 
Leben die (Hinge der alten protestantischen Kil'chenliedel' IInd die 
IIIl.tchh'ollell Worte der alttestamentliehen Propheten einpriigte (Clem en 
schopfte :tus einem hs!. Aufsatze, den der junge Justi lib!' .. seine g!'istige 
l<~ntwickelllng bis ZlIm Ende seineI' theologischen Studien fijl' die Mel
dung ZUlU Kandida.tenexamen geschrieben hat). 

Uirektor Ur. ~[. Ualtzer in Ca.ssel, Zu Dr. Oideon rogts 
(; e d a ch tn i s. Eine Erwiderung. In: DC'lltsches Philologf'llblatt, I\orl'£'
spondenzhlatt fUr dell akademisch gebildeten Lehrerstand (Leipzig, C .. \. 
Koch) 2L. Jahrg., 1913, NI'. L. - Teh habe cs dem liehen Freunde 
Haltzer, del' am I). Nov. 1914 llach neller Obernahme llIiliUirischer Pt1ichten 
(a ls lI;wptmann dN Landwehr zu Wesel) an den Folgen eines Schlag
:.IIIfalls zu ;\IUnster gestorben ist, nrsprochell, im .,Literaturteil- des 
Wort(ls Zll gedenken, das ('I' zu Schutz und Ehrell des KasselN Fril"drichs
gymnasiums v(lfoffcntlicht hat , als es ihm Ptlicht erschien, flir das An. 
dellken des l'instigen Direktors ·Dr. Gideon \'ogt und anderer Lehrcr 
einzutreten g(lgen die SchluBfolgerungcll, welche in den Z(litungen bei 
WjedergaiJ!' des VOJ1 Paul Meinhold in seinem Buche "Wilhelm 11., 
25 Jahre Kaiser undKonig", Berlin, lIofmanll 1912, S. 32 -34 abge
druckten Oriefes des Prinzen \\'ilhelm vom 2. April 1885 gczogcn worden 
sind. ln diesclIl Ruche crschicn ihm "das Friedrichsgymnllsium in ein 
wenig gUnstigcs Licht gestelJt". Jener Brief war auch in das Dcutschc 
Philologcnblatt L912 Nr. 47 (Zeitungsschau) Obergegungen. Meinholds 
Uuch weise mehrfache Ungellauigkeiten auf, insbesondere bleibo es unch 
d(,1l Oeweis dafiir schu ldig, daB der in dem Schreibcn des Prinzen mit 
"l\leill liebor Hicht~r! " Angercdete eill' Schulkamerad des Prinzen war: 
ein RchUler des Namens Hichter habe den Oberklassen in den Jahren 
187177 nicht angehort , und wcnn " Richter" '('itel scin soilte, so ware 
e .. st Zll erweisen, daB del' Tragcr damals das Fl'iedrichsgYffinusium b(l
sllcht habe. B. hebt danJ1 hervor, daB gegenUber der 1\lage liber die 
1\lIrzsichtig-keit vieler Schiiler die nachweisliche FUrsorge zu ihrN \'er
hiitung, aber Ruch die Unzulauglichkeit del' Rchuiraullle :'lIlzuWhren sei. 
Er weist dar:wf hin , wie eine besondere Arheitshelastung des Prinzell 
sich aus seineI' anderen \'oriJereitulIg ergab. del' mangelnde AhschluU 
illl Geschichtsllnterricht .. bel' aus dem vorzeitigen Bpginn der Heife
priifung (<till H. Janlli.lr ), die vor dem 27 . .Ja.nuar 1877 beendet seill soUtC'. 
(ler<uie seill('m Oeschichtslehrcr habe del' Kaiser illlmer wiedel' seine 
i1esolldere \\'eltschiitzung beknndet, die Anstalt dlirfe sich del' im Dez. 
L8HO von delll einstigen Erzieher des Prinzen, Geheimrat Dr. Jiintzpeter 
in d('r J)czemberkonfercnz 1&.10 abgegebenen delll FriedrichsgymnasiulII 
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sehl' chrenvollen - Erkliiruug, \Vclche B. im WorUclut wiedcrgibt, wiihrend 
sie bei Meinhold fehlt, getrosten. - Itn Anschlul3 hieran erwti.hne ieh , 
daB iru Juhrcsbericht des Friedrichsgymnasiullls 1912 S. 16 die Rede 
wicdergcgcbcn ist, welehe der Kaiser am 19. Aug. J911 bei del' Dber
reichung einer ncuen Fahne an die Primaner gehaltcn hat. -

Baltzer hat das Gymnasium von Ostern 1£109 bis zurn Herbst 1!H3 
gelcitet. Des im Alter VOll erst 59 Jahrcn verstorbenen einstigen 
Direkto~s, der zuletzt K6niglichcr Provinzialsehulrat in MOnster war, 
ist im Jahresbericht 1915 S. 18 mit ehrendcn Worten del' AIlerkennung 
gedacht, i,lber seinen Lebensgang war im Jahresbcr. 1910 S. 12 be
richtet worden, seine Verdienste um die AnstaJt baben im Jahresber. 
1914 S.l1 die gebiihrende Wiirdignng gehlllden. Aus mehr als dreiBig
jUhrigell Freundschaftsbeziehungen dad ich aLlssprechell, duB sein Herz 
dem Vaterland, der SchuJe und def Wissenschaft gehorte, daB seinc 
Angehorigen und Freunde viel an dem trellcn Manne vedoren haben. 

Dem <lm9. Dezember 1912 verstorbenen groUen Sohne 
M <L r bur g sea r 1 Jus t i (geb. 2. Aug. 1832), dem Bonuer Professo r 
del' Kunstgeschichte in den .Jahl'en 1872-1901, silld zahlreiche Nach
rufe gewidmet word en, die nnter verschiedenen Gesichtswinkel dus 
Wesen des gl'ofien GeJellYtcn und Schriftstellers und seiner drei Haupt
werke ZlI umschreiben suchen und zugleich mebr od er minder Stellung 
nehmen zu den heutigen Anfgaben seiner Wissenschaft. Wesentlich eine 
biographische Charakteristik ist die Trauerrede des befreundeten Bonner 
klassischen Philologen Friedrich Marx vom 12. Doz. 1912: Zur 
Erinnerung an Cal'l .Iusti , Als MS. gedr. Boon Carl Georgi WIZ. 
14 S. 8°, auch auf besonderen Wunsch del' Hedaktion abgedr. in den 
Nellen Jahrbiichern fUr das klassische Altert. usw. Jam·g.1913. L Abt. 
31. Bd. 2. Heft. S. 156~61. - Als ejnel', der auch nicht von Anfang 
an K unsthistoriker war, nimmt Car 1 Ne u m an n in seinem Aufsatz 
Carl Justi in: Internationale Monatsschrift, 7. Jahrg. , NI". 6 (Marz 
1913), S.692- 706 in schoner Wlirdigung von J.'s Lebensarbeit Stellung 
gegen die "Kunstwissenschaftler" von heute, welche Justi als " zu 
Iiterarisch" ansehen. Dagegen beginnt mit dem Satze "Die Kunstwissen
schaft ist ein t:lpezialfach geworden" A I' th u r Wee s e seinen Aufsatz 
Car I Justi im Repertorinm filr KWlstwissenschaft 36 (1913), S. 157 
bis 168, so hoch er den "nicht fUr die Zunft schreibendcn" Gelchrten 
und Schriftsteller- einschiitzt. SeiD Jetzter Satz lautet: "Del' Kunst
wissenschaft ha.t er gewiB den groBten Dienst efwiesen, denn die Werke, 
die er in ihrem Namen schuf sind RUcheI' klassischer Prosa im deutschen 
Geisteslebell". Auch auf die kurze Wiirdigung J.'s, welche Cad Ho r s t 
in del' Sitzung des Marburger Geschichtsvereills vom Dez. 1912 gab 
(Skizze in unscrn "Mitteilungen'\ Jahrg. 1912/13, S. 61/62), sei hinge
wiesen. - Am meisten hatte mir zu sagen der N a c h r u f se i n e s 
Schiilers und Nachfolgers Palll Clemen in del' Chronik 
del' Univel'sitat Bonn, Jahrg.38, fUr das Rcchnungsjahr 1912, S.12-26. 
Clemen lehrt den groBen MensclIen kennen und lieben, er sprieht ein
gehcnd von seinen Marburger Jugend- (vgl. hier S. 354) und Lellliahren 
(- 1871), er berichtet auch von den hinterlassenen unvollendeten Arbeiten, 
von den Briefen an Mutter und S'chwester a.us Halien und Spanien, 
langen ScIbstgcspriichcn vergieichbar, die "violleicht mehr noell aIs die 
Ictzten Friichte seines Geistes nach Veroffentlichung verlangen", clldlich 
von dem 182 Nummern zHhlenden Schriftcnverzeichnis, das Heinrich 
Wi'llcrs znsammcnste'llte und del' Bonner Universitlitssenat Zllm 80. Ge-
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burtstng J."s \,crijrrcntlicht hat. - Anschlic6cud gcdcnke ich des .\uf
satz['s VOII Dr. rill cd.] K a r I J 11 S t i [XeHen des KUllsthistorikersJ: Z 1I r 
Gcsehichte der Familie Justi, der mir als S.-A. liUS den 
"Familiengeschichtlichcn BHittern", Jahrg. XIT, 1914, Ifdt 4 ,6 (hefallsg-. 
von der ZentraJstelJc fUr dClltsche Personen nod Familicngcschichtc in 
Leipzig) \'orliegt (reich li ch 6 SpaJten in 4°), Der Stammbaum der Justis 
rcicht tief ill das 16. Jh. zuriick, in Marbltch llud Marburg erscheincn 
die Vcrtretcr def zweiten Generation als Sch losscr lInd Schneider, spater 
iibcrwiegell die Theologcll nod Mediziner. Das Zcichcntalcnt, das sich 
unter den N'Lchkommen Karl Wilh. Justi's mehr od er wcniger ausgeprHgt 
zcigc (vgl. das Hessische 'I'rachtcnbuch des ~rarbllrgcr Sa nskritforsclleJ's 
Fcrd. Justi), stamlllc von den Engelschalls. Die l\luttcr K. W. J:s, des 
bckannten Grol3vatcrs (t 1846) von Carl unci Fenl .1., war eine Engel
schall , rinc Schwester des Professors del' schonen Klinstc .I os. I"rdr. 
Engelschall (vg!. oben S. 2<J8 f.), t zu Marburg 17<J7. 

lIerlll:H1lI Jordan, D. Prof. an d. l'ni\'ersiUlt ErlangcD, The 0 d 0 r 
Ko 1 de, ci n d eutseh c I' Ki rch en h i sto ri k c r. lOa S. 8 0 • Leipzig, 
Oeichert. HH4. 4.50 .1ft, Die grUndliche lInd Ilnzicheude Biographic 
des bekannten Lutherforschers (1850-1918) \'on seinclIl ~chiiler lInd 
Nachfolger enthll1t S. 48· 64 ein Kapitel "Die ~Iarbllrger Jahre IHi5-1~1 - , 
in dem gcsUitzt :tuf urkundJiches .:'Ilaterial, aul I\olde's Schriften und die 
Zellgnisse Mitlebender ein treffliches Bild des Forschers. des llngehcnden 
ak:tdcmischcn Lchrers und der geselligen Personlichkeit Koldes gezcichnet 
wird. Ocr junge Schlesicr hahilitierte ~ich auf Anrcgung seines Lehrers 
Hm. Reuters hier an der Seitc Weil1~artells, bald Bricgers, er schrieb 
hier sein Ruch liber Johann \'on ~taupitz, das seinen wissenschaftlichen 
Ruf begrUudcte. Ulld unternahm seine Lutherbiographie. Als LehrE'r ge
schlitzt und empfohlen wurde er im November 1879 zum auBcrordent
lichen Professor ernannt. Anfang 1881 uach Erlangeu bcrufcn, wo er 
dann Berufungcn nach auswa.rts ablehnend, mehr als drciBig Jahre wirkt£'. 
Obwohl er in dell .Marburger lahren nnch . .\bhlllf des Privatdozenten. 
stipendiums (Okt. 1879) zeitweilig geradezll Not gclittclI hat, bewahrtC' 
er bis an sein Lebensendc, "der Stadt voll Geschichte, umwobcn von 
Kunst und .Poesie" ein dankbarcs Andenken. lIingewiesen sei nocl! ,tUf 
Knpitel 6 "Ko Ides Auffassung von del' Geschichte und del' Kirchen. 
geschichte" (S. 144 -159) auf sein treffliches Bildnis und auf die be
sonderen Beitrage Kolde's ZlU hessischen Reformationsgeschichte, seine 
Artikel ., .Marburger Religionsgesprach" und ,,Philipp von !lessen" in 
ReaJencyclopiidic flir protestantische Theologie 3. Aufl. Bd. J2 fWOll) 
S. 248-65 nnd 15 (WQ.j) S. 2!l6- 31G. K.·r 21. X. UH3. 

Julius Rodcnberg. Worte an seinem Sarge \'on Max 
Le n z. Dl'lItsche RlInds('hulI 40. Jhg., Heft 12, Sept. 1914. 3 SS. 
Die Totenklage UUl dell nm 11. Juli 1914 zu Berlin gestorbenen greisen 
Dichter und Schriftsteller ware reicher gewescll, wenn nieht scincm 
Abseheiden so bald der Ausbruch des Weltkriegs gefoJgt wlire. L. zeigt, 
\Vie sieh in dem Denken, Flihlen lInd Strehen des 1831 geborenen 
Niederhessen die Epochen von 1848 lInd 18iO spiegeln, wie IIbcr (loethe 
immcr der Fiihrcr seines Lebeus gewesell ist. Er schild('rt ihn im 
Yerkehr mit den Freunden und den l'lit:u'beitern del' 1874 \'011 ihm 
gcgrilndeten und vicrzig Jahre geleiteten .,Dcutschen I{undschau" ulld 
prligt vor <tHem die '!'rcuC' gegcn die enge traulichc Hcimat aus, die 
H. sic l! ill del' (;ro6stftdt bewahrte llnd noch W07 in s('incn UlIlIlutig('1I 
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Erinncfungcn "Ans der Kindheit" (vgl. Ztsch. 41, 346 f.) bckundet hat. 
Ergilllzend sei an seine Ernennung Zllm Ehrendoktor der Marburger 
philosophischen Fakult1it beim 80. Geburtstag des Dichters (26. Juni 
Hill) erinnert. Reizvoll durch ihre warm~ personliche Fiirbung sind 
mir ebell zu Gesichtkommenden Erinnerungen an JulillS Rod on· 
berg von Ernst Zahn in def Frankfurter Zeitnng v. 23. Mai 1915 
Nr. 142 drittes Morgenblatt. Sic bezieh en sich auf die Jahre 1903-14. 
Vgl. Ober eine Gedachtllisfeier auf dcm Frii;:dhof in Berlin <~m 5. Juni 
1915 mit Rede K. Burdachs in: Frankf'. Ztg. v. 8. VI. 15 Abendblatt, 
und SOllst auch: Hessenland, 28. Jahrg. Nr. 14. 

Familienblatter fill' die Familie Scheffer. AJs Hand
schrift gedmckt. Herau sgeber: Dr. jur. Ernst Scheffcr
Engelbnch und Dr. ing. J~udwig Scheffer-Dortmund. 
1. Juhrg. NI'. L L Juli 1914. 11 S. 8°. Dus Heft will gnmdlegend 
wirken, es verzeichnet die 22 gegenwartig ,lebenden maunlichen Glieder 
del' Theologcnfamilie Scheffer, weJche von dem 1879 verstorbemen kur
fiirstJich hessischen Staatsminister Frdr. Scheffer und dem 1883 ver
storbenen Konsistoriahat D. Dr. Wilhelm Scheffer abstammen, neunt 
;.lIs den Stammvater des Geschlechts den ftirstlich Solms-Lichschen 
Schutthei13 Joh. Ernst Scheffer zu Grtiningen in der Wetterau, geb. 1.620, 
wirbt fUr den ZusammenschluB der Verwandten, fUr den Betrieb familien
geschichtlichel" Forschungen zum Zweck der Aufstcllung eineij liicken
loson Stamrnbaurns und der Wahrung Alien gemeinsamer Rechte. AlIe 
die Familiengeschichte betreffende Schriftstlicke sollen gesammelt wer
den. I·lier wird u. a. der WortJaut des dem Senior des Hauses Scheffer, 
dem Pfarrer Reinh. Wolmd Scheffer zu Marburg am 10. Juni 191.4 von 
der theolog. Fakultiit der UniversitiU Marburg liberreichtcn Diploms 
eines Eluendoktors der Theologie mitgeteilt. (Uber die Homberger uod 
die Kirchhainer FamiJie Scheffer, die mit der Theologenfamilie keinen 
genealogisehen ZusammenhU!ug habe , handelt jetzt in: Hessiseher 
Chronik 4. Jahrg. S. 113-29 Carl Knetsch.) 

LW. Vesperj, Festschrift zur Feier des 50jiLhrigen 
Stiftungsfestes des Turnvereins Homberg am 10., 11 u. 
12. Allg. 1912. Romberg, Ph. Wiegand, 1912. 28 bezw. 56 SS. Der 
kundige Verfasser (vgJ. Ztsehr. 42, 141) gibt S. 8-. 15 eine Besehrei
bung und Uberblick Ober die Geschichte der Stadt, S. 16-25 ist del" 
Gesehichte des Tllrnvereins, del" 1.848 und wiedor 1862 begrtindet wurde, 
gewidmet. AIs QueUe werden in crster Linie die Protokollbti.cher des 
Vereins von 1865 ab genannt. 

Festschrift des Aka.demischen TurnvercinsMar
bur g zur Einweihnng seines Hauses und zur Feier des 25. Stiftungs
festes 1888 / 1£113. 89 S. Dus schmucke von schonem Jiotten Geiste 
erHUlte Heft zerfallt in zwei ziemlieh gleich lange Teile: 1) Aus der 
Geschichte .Marburgs und des Akad. Turnvereins Marburg. 2) Aus 
Praxis und Lebell der alten IIerren. Sieben Krafte haben in Poesie 
und Prosa den ersten Teil gestaltet, ncben der Geschichte des Vercins 
und der Entstehung und Besehreiblmg dos neuen Hauses tritt ein L{a
pitel , die Marburger Korpol"ationen und ihre Ha-user, und ein anderes, 
Marhurg in den letztcn 25 Jahrell, anf. Aus dem 2. Teil mochte iell 
den Allfsatz Politik und Turnerei und die vcrschiedencn Beitrage zur 
Kenntnis des Deutschtullls im Auslalld hervorllebcn. Die Schrift ist 
eine gute QueJle zur Gcsehichte des studclltischen Lebens del' letzten 
Jahrzohnte. , 
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Fricdrich Yogf, Hcdc zur ErOffnllng del' 62. ' "e rs3111111-
lung dCl1tscher Philologcn lInd Schulmlinncr in Mar
burg a,m 30. Sept. 1918. S.-A. aus den ~euenJahrbiichcrn Jahrg. 
1913. 11. Abt. XXXII. Bd. 10. 11 eft. Leipzig. Teubner. - Die seho
nOIl Worte, wclche der Vorsitzende des Philoiogt'ntags der Universitats
grlindung von 1527 in ihrcr Bcdeutullg fij .. die rflcge dcl' humanisti
schen Studien, noch mehr IUr die Thcologic gewidmct hat, die Erinnt:'
rung all den Yersuch persolliicher \"ersUindiguug zwischen anderslllri
nenden Gelchrten, den der hessische Ll.lIldgraf bier 1529 anbahnte , 
werden aoch unabhangig von der Stimmung des Tags dankbare Allf. 
nahmc findcn. 

P r of. Ur. K.n) Lofti er, Bibliothckar an der Landesbibliothck in 
Stuttgart, Die Iland sc hriften des Klosters Wein~arten. Unt('r 
Beihilfc von Oberbibliothekar Dr. Seherer-"Fulda. XI..I. Beiheft ZUIII 
Zentralblatt fUr Bibljothekswesell. Leipzig, O. Harrassowi tz , 1912. 185 S. 
Dies dankenswerte Buch ist, wie selloll die Erwiihnllng des Fnldaer 
Heifers vcrmuten HiBt, zlIgleieh ein Beitrag zur Gesrhirhte der Fuldaer 
Bibliothck. Zu den Entschadigullgen fUr die \'erluste an F'rankreich, 
welehc dcm Hause Oranien 1802 zugebilligt wurden, gchorte neben del' 
Reiehsllbtei Weillgarten auch das Flirstbistulll Flllda. Erbprinz Friedrich 
Wilhelm nahm im Dez. lBO-2 in FuJda seinen Wohnsitz und hat, wohl 
bald naellher, die Verbringllng der Weingartner llibliothek uach FuJdu, 
wo sie mit der 1778 von Fiirstbischof lIeinrieh rill. VOIl Hibra gegrlin
deten offelltlichen Bibliothek vereinigt werd('n konnte, ungeordnet. 111-
dessen ist VOI1 den Weillgartller Handschriften nur I. des Gesamt
bestundes iiberflihrt worden , vieJleieht weil der Stllrz del' orallischen 
Herrsehaft in Fulda, nach der Schlaeht bei Jena ein weiteres verhindertc. 
L. beriehtet Ober die Schieksale der Weingartner Bibliothek S. 21-2CJ 
auf Grund der bis 1811 reiehenden handschriftlichen "Naehriehten VOIl 

der offentlichen Bibliothek zu Fulda" des Bibliothekars Prof. D. Petrus 
Bijhm O. S. B. (t 1822) lInd 1l1arburger ArehivaJiell d . h. Akten des 
Geh. Rats zu Kassel betr. Erwerbung der ... fUr die Hibliothek Zll 
Fulda 1816-19. Die "Nachrichten" Bohms waren im Auszug sehon 
von F. Zwenger in vier Aufsatzen " Zur Geschicbte del' Fuldaer Landes
bibliothck" im Hessenland 1890 u. 1&Jl (nieht WOO und HXl1, wie L. 
angibt!) veroffcntlieht worden. Darauf, wie auI den Gewinn der For
schungen L. 's ist hier im einzelnen nicht einzugehen. \yie"iele und 
welehe ehemrus Weingartener Handschriften der Fuldaer Bibliothek vcr
blieben sind, ersieht man aus der S. 184 gegebellen ZusammensteUung, 
welche 146 Jlss. nnIi.ihrt. Deren Inhalt knnn man leicht .tuS dem 
S. 54 f. vcrof{cntiichten Verzeichllis dt's W{'ingurtncr Bibliothekars 
P. Hommer von 1781 fcststellen. 

C. Schcrer, Die I .. <todesbibliothek ZlI Fulda. Mit
teilullgcll aus den lctzten zwolf Jahren. In: Zentralblattfiir 
llibliothekswesen 31. Jahrg. (1914) S. 69-78. - Der Fuldaer Obcr
bibliothekar Seh. gibt Naehrieht fiber die LebensverhliJtnisse der FuJdaer 
BUcherci , iiber ihre Zusammensetzung, i(atalogisierung, Henutzung usw. 

Wllh. lUa r ti n ]locker, Uber hcssisehc Stadtarehive. 
S.-A. :tus der Woehcnbcilage der .,OannsUldtcr 7.eitung'" Dannstadt 1914. 
Druck der L. C. Wittich 'sehen lIofbuchdrurkNei. 8 S. 8°. (Aueh in 
Fricdb('rger GesehichtsbHHter 1" NI'. !J Lt \'om ~Iai-Juni HH4 abge
dmckt. ) Der bekannte jUngere DarmsUidter Forseher giht cincn will
kommenen Ubcrblick liber die Stadtarchi\'(, des G r 06 her z 0 g t u III S 
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He s s en, ihre auBcre tage lInrl r erwaJtung, A rt nod Alter dee Bestllnde 
IInd schlieJ3t mit einigen lIiuweiscll , was waiter no ch zu tun bleibt. 

Zl1m 150jahrigen Bestehen der Hersfelder Zeitung. 
Den Lesern gewidmet vom Yerlag. Gratisbeilage ZIH Hersfelder Zei
tnng uud zum llessischen Boten, gedr. in der Hoehlschen Buchdruckerei 
(W. Bachstadt), Bersfeld. [1913] 24 S. kl. 4 o. - Das schmucke mit 
zwolf Abbildungcll gezierte Heft zerfiillt in 3 Abschllitte 1) Kurze Ge
schichtc del' Hersfelder ZPitllOg (S. 2- 8), 2) Die Hersfeldcr Zeitung 
vor 150 Jahren (8. 9-19), 3) Der Werdegang einer Zcituug (S. 19-24). 
Die lJeiden e~sten Abschnitte sind von W. Ne u h a u s "erfaBt. Er gibt 
dankenswerten Bericht liber das 1niihsame Emporkommen einer Zeitung 
in einer kleineren Mittelstadt, libel' ihre rasche Eliite in neuester Zeit. 
Das "Intelligenz- und Zeitungsblatt" 1\1ohr's von 1763 brachte es nnr 
auf 8t Nummern, 1802 lInd 18L8 erJebte es voriibergehend eine Wieder
gebm1:, aber erst seit 182"2 erwies es sich lebensfahig, indes noch l8iG 
betrug die Abonnentenzahl nur 3l8, jetzt last 7000. Se it 1874 erschien 
es dreimal wochentlich, seit 1900 tuglich. Im zweiten Kapitel erhaltell 
wir einen erwiinschten EinbJick in den Inhalt der Zeitung von 17GB 
llud ~udlich wird uns - wohl VOII \'e rJeger und Drucker - die inhalt
liche und die technische Herstellung der seit 1908 mit Rotationsmaschillc 
in 35 Minuten hergestellten Zeitung vorgeflihrt. 

Offizielles Gedenkbuch zur Ta.usenjahrfeier Ca.ssel 
27.-29. Sept. 1913. Cassel, Wilh. Schlemming. 1913. 1.25.At. Als 
ein Nachklaug der nun schon weit zurlickliegenden Tausendjahrfeier sei 
hier das schmucke Heft erwiihnt, das zehn hervorstechende Gruppen 
des Festzugs in wohlgelungellcm, !lach Originalen von Prof. Adolf \Vaguer 
ausgefiihrten Yierfarbell-Druck zeigt. 

Zum 400. Jubilaumstag der Reformation im Jahre 
1917 (Pastoralblatt fiir dOll Konsistorialbezirk Cassel 22. J<lhrg. Nr. S 
vom 1. l\Hirz 1913) bekllndet Plarrer Hlitteroth in Holzhau sen 
(Kr.llofgeismar) die Absicht, ein: "Yerzeichnis der evange
lischen Pfaner im reformierten TeiJe des gegenwartigen 
Konsistorialbezirks CRssel seit dee Reformation, be
arbeitet in Gemeinschalt mit den Geistlichen des Bezirks Zllm 400. 
JubiHiumstag der Reformation" herauszllgeben und erbittet dafiir die 
Unterstiitzung der Amtsbriider. M6chte sic ihm trotz des Kriegs rei ch
lich ZlI teil werden. 

llrof. )Jr. Edual"d Hauck, Lehrer und Abiturienten der 
MRrbnrger Oberrealschulc VOIl 1901- 1913. 2. BeiJage zum 
Jahresbericht der Oberrealschule nebst Realgymnasinm zu Marburg 
a. d. Lahn. lIfarbllrg, Buchdrt1ckerei von Chr. Schaaf 1913. 30 S. 
(Progr. Nr. 590.) Tu dom Yorwort werden die WaudJungen der am 
8. Okt. 1838 als HeaJschule gegrilndeten AnstaJt und die 'beziigliche 
Literatur (Ch ... lIempfing 189'2, K. Knabe 1907) angefiihrt, S. 5-7: 
.. Einige Daten aus del' Geschichte del' Anstalt'" [1898-1913J, S.8: 
"Statistisches iiber das Lchrerkollegium und die Schiiler" (1899-1918, 
die Gesamtzahl der SchLiJer hat si ch inzwischen mlhezu verdoppelt, 
ebenso die der J~ehrer), S. 9: Die Beitagen zu den Jahresberichten VOIl 

IB99 - 191tl. Es folgen das \"erzeichni s der frliher und gegenwartig an 
der Oberrealschule tatigen (94) Lehrer, statistische Angaben unter fUnf 
Gesichtspunkten iiber die Abiturienten von Ostern 1901 bis Herbst 1913 
llud C'udlich ihre (205) :Vamcn. 
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H. YOlker (Beltershausen bei MarhLlrg a. L.), J) i e E d d e r - T a.l. 
sperre (Amtlich: Waldecker Sammclbccken) Europas gr61lter 
S tau sec. Mit 2 Abb. im Text und 1 Karte. rill Selbstverlag des 
rerfassers. 88 S. 8°, 1913. 70 .:]. Von den siebzehn Kapitcln dieses 
von einem kenntnisreichen Lehrer 'gut geschriebenen BUchleins sind vier 
del' Talsperre insbesondcre gewidmet, ihrer Geschichte, derSperrmancr, 
dem Stausee, den technischen und Kmftunlageu, die von daher gespcist 
werden sallon, zwei andere den verschwindcndcn Dorfern und den ucucn 
Siedlungen. Die iibrigen elf Kapitel dienen del' Schilderung del' weiteren 
Umgebung, wobei Geologisches und Prahistorisches, Flora lInd Fauna, 
anch Kunstgeschichtliches Zll seinem Recht kommt. Gut ist das wesent· 
liche der Geschichte von SUldten unci Surgen zusammengefaBt, sehr 
hiibsch (S. 60) die Erz&hlung von del' Entstehung des Gcdichts "Kollig 
Wilhc]m saB ganz heiter", das del' geborene Arolsener Dr. med. Kreus ler 
nach dell ersten Siegen des AlJgust 1870 in Sachsenh,lUsen schuf. Zur 
Schreibung .,Edder" (stutt des in Waldeck mit ]angem '·okal gesprochenen 
Eder) vg\. oben S. 290 E. Schroders AuBenmg. V.'s Buch ist trefflich 
geeignet vor und nach einem Ausflug zlIr !leuen Talsperre gelesen ZlI 

werden. 

Die evangelisch-reioI'mierte Gemeinde (Stadt-, Univer
sitll.ts- und Garnisonkirche) zu Marburg a. d. Lahn. Marburg. 
J. A. Koch. (19 14) 40 S. - Das im Auftrag des Presbyteriums von 
Pfarrcr Ch s t n. Eis e n b erg verlaBte Schriftchen will den Gemcinde
gliedern eincn Einbnck gewahren in die Geschiehte ihrer Gemeinde, in 
ilLr gesamtes Leben nod Arbeiten, in die Amter und Ordnungen del' 
Gemeinde. Die S. 13-40 werden von dem Mitgliederyerzeichnis gefOllt. 
Die geschichtlichen Angaben an del' Spitze des Heftes lehnen si ch an 
die Sehrift des Superintendent w. wour, die evangelisch-reformierte 
Gemeinde in Marburg. Ein RUckbliek auf ihre Entstelllll1g und Ent
wickeJung seit 250Jahren. KasseI, Rottgel' (1896), die ihrerseits zuriick
geht auf die ~i.Jtere mit Quellen· und J~jte ratnrmLChweisen yersehene i.iltere 
Scllrift desselben Verfassers: Kurze Nachricht Uber die geschichtlichen 
und rechtlichen Yerhil.ltnisse der eyangelisch-reformierten Stadt- und 
UniversiULtskirehe Zll Marblug von Pian·er Wolff. Programrn des Real· 
progymnasiums zu Marburg 1883. - Heute zll.hlt die Gemeinde in del' 
Stadt Marburg ungefahr 4()(x) Seelen. 

Verbandlungen del' AXIY. JahresviHsammlung des 
Hessiseh-Waldeckischen SUtdtetags zu Arolsen am 5. 
un d G. J un i 1914. Herausgegeben vom Yorstand des Hessiseh· 
Waldeckischen Stadtetags. Cassel 1914. Druck von Weber & Weide
meyer. 90 S. gr. 8°. - Elf Punkte standen auf der 'l'agesorc1uung. 
Ieh hebe hervor: Die Erorterullgen 1) betr. Rege]ung del' Fliedhofs
verhaltnissc in Hessen S. 10-15, 2) betl'. P fIe g e cl e sHe i III a t
schutzes durch die Stadtverwaltungen S.16-27 (BeI'icht
erstatter: })rof. Dr. Gaebel-Cassel). 

Kg!. Museum FridericianulIl, Hessische s J~al1de s
museum zu Cassc1. FUhI'er durch die historischen und 
Kunsts<Hnmlungen. Marbu.rg, Elwert (1913). 62 S. 12°. -Diesel' 
von dem Kgl. Museumsdirektor herausgegebene Filhrer, noch wiihrend 
der AufsteIJuug der Sammlung gedruckt, ist als eine vorlaufige Ab· 
schlagszahlung gedacht. Er sonte "or allcm ersetzen, daB noch nicht 
tiben_lll Aufschriftszettel angebracht waren. Das knrze Vorwort bringt 
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eiuen AbriB del' Geschichte del' Sammlnng. Dem Titelhhtt gegcnliber 
5teht ein Lichtbild der Auf3enseite des 1911- LB erbauten Ilauses. alll 
SchluB des Heftes cIf gleiche Abbildungen erLesener Ausstellungsgegen
shinde. - 1m AnschI1l3 hieran erwahne ieh einen Aufsatz von G. G r [onau/ 
in: Kunstchronik N. F. , 24. Jahrg., Nr. 23 \'om 7. HI. WW, 
Sp. 313- 16 betitelt: K,tsseler Brief. Er handelt von der Kasseler 
Akademie, del' Kunstausstellung von 19l3, von dem Landeslllllseum unci 
den Erwerbungen del' Kasseler Galerie. 

Ue rllhard Andrc, Leutnant im Reserve-lnfanterie-Regimcllt 7l, 
Das 3. Bat.Lilloll Reserve-Inf.-Regt. 71. (Hersfeld) in den 
K (t III P fen v 0 r Par i s. (J-{ersfeld 1914.) Hoehlsche Buchdruckeret 
(1nl!. Karl I3li,chstildt). 24 S. 25~. (Del' Reincrtrag del' Sehrift ist 
fill' bediirftige lIinterbliebene del' Gefallenen des BataiIJons bcslimmt. ) 
A. schildert llberaus packend die schweren Kampfe seines BatailloJls 
vom 5. bis 13. Sept. L914 an del' )farne und Aisne, den anfanglichen 
rormarsch !lUS del' Gegend von Senlis auf l\'leaux (die 71er marschierten 
als Yorhut deI' 22. Rescrvedivision)' die Le id en uml Freuden, di e to des
mutige Ausdauer llncl unerllliidliche Allgriffslust, als es sieh LlIll ein 
Stalldhalten vor iiberlegenen Truppenscharen, UIll ein ZurlickbiegcJI 
vor !loch groBeren feindlichen Massen handeJte. " Unausloschlich" , so 
heiBt os am SchluB, "wird del' Name NOll\TOn [westJich von Soissons , 
dort IGimpfe am 12. u. 13. Sept.J mit del' Geschjchte unseres Hersfelder 
Bataillons verbunden sein. Fllst ein Yjerteljahl' Jiegen unsere Bra\'en 

. dort in ihren Schiitzengrilben und leisten dem Gegner crfolgreichell 
Widerstand ... 

;1[m·blt1'[j. K. lVel1ch:. 

Als IJeachtenswerte Anzeigen in diesel' Zeitschrift be
sprocheller Biicher verzeiehlle ieh von 1) O. An kel, Ullterrichtsgesetz 
(Zeitscilr. [kllnftig nnr Band unel Sejtenzahl!] 47, 875) : E. J. Zimmer
mann in Hannuer Anzeiger 1. BI. v. 8. 11. 13. 2) A. He c h to I cl , 
Grimmclshausen (48,'234) : WeIs in Ztschr. f. Gesch. OIJ.-Rhcins N. F. 29, 
Heft 2 und K. Siebert im Hessenland 28, 93- 94. 3) BiogJ'<Lphien , 
J-[ e s s i s c h c J, 1- 3 (47, 418 u. 48,239): E. Yogt in Histor. Ztsehr. 113, 
(;24- 6. 4) H ugo Hl'unnel', Gesch. CasseIs (47,333): C. Knetsch 
in Dtsch. Litzlg. 1914 Sp. 934- 36, W. Hop! illl Lit. Ztrlbl. 1914 
Sp. 358- 9 und in Mittlgen. a. d. histor. I,it. 42, 218- 23, Hosenfeld in 
Histor. Ztschl'. 114, 405- 8. 5) le Hattemer , 'l'erritorialgeschichte 
(45, 314) , E. Yogt in lIistor. Ztschr. 110. 691. 6) P. lleidelbach , 
Oeutsche Dichter (47, 405) : Gerh'ud v. Riiiliger jn Dtsch. Litztg. 1915 
Sp.408- 9. 7) P. II e i d r i ch , Karl Y. , Abt. 1 u. 2 (45, 331 u. 48, 186) : 
J. Bm'nays in Theo!. Litztg. 1914 Sp. 493- 4. 8) F. Her r m ann , 
Inventare hess. Pfarrarchi\'e (48, 281) Klinkenborg in Korrespbl. Gos. 
YeI'. 19t4 Sp~ W4 n. Esselborn in Arch. f. hess. Gesch. X. F. IX, 
370- 71. 9) F. 1-1 e I' I' m all n , Qu. z. Topographie del' St. Maillz (48, 229) : . 
K. Bauermeister in Histor. Jahrb. del' Gorresges. 36. 145- 47 u_ A. L Yeit 
in Archiv f. hess. Gesch . N. F. X, 366- 67. 10) C. HeBJer , Entstehg. 
ll. Hedtg. hess. Sagen (47 , 427) : K. Helm in Hoss. Bliittor f. Yolks
kuude XIII , S. 136- 37. 11) Joh. Iseler , Entwickelung (47, 394) , 
A. Lichtnel' ill Dtsch. Litztg. 1915 Sp.668- 69. 12) AI. Holtm eyer , 
AJthessen H LI. III (47, 335 u. 365) : RosenJeld ill Korrespbl. des Ges. 
\-ereins 19L4 Sp. 395- 6. 13) W. Hopf , Aug. Vilmar (47, 401) : HOl'st 
Stephan in Theo!. Litztg. 1914 Sp. 337-38 und Rich. M. 1\leyel" in 
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Dtsch. Litztg. 1914 Sp. 778- 81 CM. verwechselt den yr. mitdem 1{,lsseler 
Oberbibliothekar} unel D. Ldw. Werner jm Theo!' Litbl. 1914 Sp. 31- 35 
u. Frdr. Wiegand in Ztschr. f. Kircl1engesch. 35 (1914) Sp. 77- 8G lL 

Ungenannt in Lit. Ztrb1. 1915 Sp. 262- 63. 14) Dtr. 1(6J110r, Rc
formationspHi.ne (47,354) : Wa. KGhier in Hist. Ztsclh. 112, G69- 71-
15) O. K jj n 11 e ck c , Rechtsgeschichte (47, 330) : Paul Lenel in lIistor. 
Ztschr. 113, 662. 16) W. Kratz, Landgraf Ernst v. Hessen-Rheinfels 
(48, 236) : N. P a lllll s in Histor. polit. Bllltter 151 (1914) S. 683- 4 
ll. W. Diehl in Dtsch. Lit. Ztg. 1915, Nr. 27 Sp. 1382- 3. 17) Ad. 
Lie h t ne r , Landesherr 1I. Stande (47, 37l): Bruno Jacob in J-fessen
land 28, 77- 80. 18) Ph. to s ch, Schonfeld (47, 372) : W. H. in Lit. 
ZtrJbJ. 1913 Sp.840. HI) Hm. v. Petersdorff, Frdr. v. Mob (48, 
240) : M. LauLert in Geisteswissenschaften 1, 777 b - 78a. u. H. Rachel 
in Mittlgen. a. d.hist. Lit. 42, 4(}2- 04. u. W. v. SQmmerfeld in Forschungen 
z. brandenb. prenB. Gescll. 27, 329- 34 u. Fr. WQILers in Lit. Zentralbl1H14 
Sp.1318- 19. 20) W. PI a tz h.o ff ) Frankreich u. d. dtsch. Protest. (46, 
187) : Rich. Wolff in KQrrespbl. Ges.Ver.Wi3 Sp. 270-71. 21) P. Ri c h te r. 
Hheingau (48, 216): J. Hashagen in InternatiQnale Monatschrift \91 <I 
Sp. 1165- 67. 2'2) Fritz Schillm,lnll , W.olfgang 'freffler (47, 352) : 
Paul Lelunann in Dtsch. Litztg. 1914 Sp. 1485,6. 23) Hnr. SchrQhr , 
Aufs~itze z. Mainz. Kllnslgesch. (47, 338) : Wa. Dammann im Arch. f. 
hess. Gesch. N. F. IX, 279- 80 u. A. Feigel in Histor. Jahrb. d. GDr 
resges. 35 (1914) S. 251 - 52. 24) Joh. SchuItze , KlOster .... del' 
St. Kasscl (47, 345) : F. RosenfeJd im Korrespbl. des Ges. \ 'CI'. 10[5 
Sp. 72-76 in Aufsittz " Urkllndenbnch und Archivinvcntar". 25) Rich. 
Schwemer , Gesch. del' St. Frankfurt I- HI , 1 (zuletzt 48,244) : O. 
Hener in Dtsch. Litztg. 1915 Sp. 1202- 04. 2G) Sol d a n -Il cBI er. 
Waldecker Talsperre 2. A. (45, 393) : Ge. Greim in A. Petel'lllallllS Mit
teilnngen aus Justus Perthes Geogr. Allstalt 1914 S. 286-87. 27) E. 
Stengel , Fuldaer Urkbuch. I (48, 2'21) : G. Bonwetsch in The.ol. l~ it
ztg. 1915 Sp. 57-56. 28) K. S t ripp el , Wiihrschaftsblicber (48, 217) : 
P. Rehme in Zeitschr. Savigny-Stiftg. f. Rechtsgesch. 35. Bd. Germanist. 
Abt. (1914) S.593- 98. 20) Fr. Vigenel' , Mainzer Domprobstei (47, 
349) : A. Brackmann in Ztschr. Sav.-Stiftg. f. Rcchtsgesch. 34. Rd. Ka
n.onist. Abt. 3, 552- 54 1I. H. Bair in Ztschr. Gescll. Ob.-Rheins N. F. 
29, 740- 41 u. W. Dersch in Archiv. f. hess. Gesch. N. F. X, 364- 60 
lI. O. Lerche in Theo!. T,itztg. 1915 Sp. 159- 60. 30) E. Vogt, Hess. 
PoJitik (48, 246) : H. Richter in Lit. ZentraJbl. 1914 Sp. 974- 75 u. Rich. 
Sternfeld in Mittlgen. a. d. histor. Lit. 42, 405- 07, SO. 31) P. Wapp-
1 er , Tauferbewegung (47, 353) : Hm. Barge in 1'he.o1. Litztg. 1915 Sp. 
59- 63. 32) P. Weber , Inventar Schmalkaldens (s. 48, 252) : E. K.o ch 
in Zeitschr. f. thliring. Gesch. N. F. 2"2 (1914) S. 218- 21. 33) L. F. 
Werner , Aus einer vergess. Ecke II (47, 328) : A. Fuckel in Hess. 
BHitter f. Volkskde. Xli (1913) S. 149. 34) Wu. Wi e b eJ, Ideen Sylv. 
Jordans (47, 398) : L. Hergstraf3er in Dtsch. Litztg. ID14 Sp. l52l- 3. 

. 35) Wa. Winkelmann, rechtl. Ste][wlg (46, 245) : JuJ. Friedrich in 
Archiv f. hess. Gesch. N. F. 8, 376~78. 36) ·Gc. Wolff, Die sud
liche Wetterau (47, 339 f.): Ed. Anthes in Korrespbl G~s. Ver. HJl4 
Sp. 407-08 nlid Arch. f. hess. Gescl!. N. F. 10, 367- 68. 37) \I'. 
Wol ff , Sakularisierung (47, 304): W. Diehl in 'l'he.ol Litztg. 1913 Sp. 
463- 64 n. Dr. Bernbeck in Archiv f. hess. Gesch. N. F. 9, 371- 72 u. 
13. BeB in ZeitscIlI·. f. Kirchengesch. 33, 617 . 

. . '. 
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Abschiedswort. 

l.Iit '-ollendung des vorstehenden LiteratllrteiJs beschlieBc ieh di e 
scit der Hegrlindung dieser bcsondcren Abteilung unserer Zeitschrift im 
.Jahre 190H gelibte leitende Tiitigkeit. leh scheide von ihr mit Dank an 
die \'edeger, die Yereine, lIie Einzelnen, welche mich durch Lieferung 
del' zu besprcchenden Schriften unterstiitzt habeu, mit Dank vor all em 
un meine l\Jitarheiler. DaB iell in Bel. 47 den 2. Teil, die liel'icht
cl'stattung iiber die hessischen Zeitschriften mit einet' Ausnahme lIncrIedigt 
gelassen hatte und ebenso die groBe Masse des 3. Teils hat die starke 
'-\nschwellullg des vorliegenden Literaturteils zur Folge gehabt. Unter 
uem Drucke korperlicher Schwiiche und des Kriegs kOllnte iell ihn nicht 
frUher bew1iltigen unci bitte um Nachsicht ·wegon der von mir ver
l:ichuldeten \-erspi.Ltung des Handes. Die FOl'tfUill'llng des J,iteraturteiis 
lege ich mit yo]lel11 Yertraucn in die JHinde oiner jlingeren Kraft, dos 
.or. Wilhelm Dersch aLlS lIerLstein (OberiJessen), Archivars am Staats
archiv .Marburg, jetzt und bis auf weiteres beauftragt mit del' Ordnung 
des Gelllcillsdwftlichen Hentlebel'gischen Archiys zu Meiningen. Seine 
Adl'esse ist: A rchivar Dr. W. Dersch, Meiningcn, Gemeinschaftliches 
lIennebel'gisches Archiy. Ihll1 bitte ieh kiinftig alIe Illir gewllilrte Unter
stUtzung znteil werden zu lassen. 

,I. Juli 1915. 
Dr. Klul Wenck 

L"niv.-Professor, .l\Iarburg 11 . I ·. 

Mit aufrichtigem Bedallern sehen wir Herm Professor ])r. Wenck 
ails dem Redaktions-AusschuB llnd aus del' Stellung als Schl'iftleiter 
der "Literatur" unserer Zeitschrift scheiden. 

Unvergessen wird im Yercin seine ernste, lInermUdlichc unci er
folgreiche 'I'atigkeit in diesen wiehtigen Amtem bleiben. Bei seincm . 
Austritt begleitet ihn unser herzlichster Dank, lInser innigster Wnnsch 
filr baldige vollige Genesl1ng. 

Del' Yorstand. 

• 

• 

• 

• 
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