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Biicher- nnd Zeitschrirten-Umschan, 
Zusammengestellt von Bibliotheksrat Dr. Israel in Kasscl. 

v 0 r b e mer k u n g. Die Entscheidung, ob diesem Festbande Uher
haupt cin Litcraturbericht beigegeben werdeD salle, wie 1909 dem Baode 48, 
oder nicht, wic bei Band SS (1904.), fie] verhiiltnismiiBig spilt, sodaB die 
Zeit fUf die Bearbeitung deT Umscha.u zicmlich 'knapl) hernessen war. 
Es gelang dahcr Dieht, die einschHigige Literatuf ganz resUos Zll erfassen ; 
insbesondere mullten die aul die hessische Gesehichte oDd Landeskunde 
bezilglichcn Universitatsschriften fUr dicsmal unberiieksichtigt bJeiben. 
Auch sonst wird man gelegentlich aul Liieken stoBen j ieb werde cnt
sprechende Hinweise jederzeit dankbar annehmen oDd fUr spater ver
wcrten. Einige Werke, deren Verleger die Abgabe eines uneotgeltlichen 
llesprechungsexemplares ablchntcD, worden absichtlich unerwUhnt ge
lassen. SchlieBlich ist es mir noch eine angenehme Pflicht, aUen meinen 
HerreD Mitarbcitcrn den verbindlichsten Dank auszusprechen, insbcsondere 
aber den Herren Zolldirektor i. R. Woring e r , Staatsarchivrat Dr. 
K net se It nnd Bibliotheksrat Dr. S tr u c k . von den en die Abschnitte 
B, A X und A XIV fast ausschlieBlich iibernommen word en sind, deren 
Namen aber auch unter erner Anzahl anderer Heferate begegnen. 

Israel. 

A. Besprechungen und Nachweise. 
I. Bil c herkund e, Archiv e, Biblioth e ken. 

1. Fischcr, Hans: Die sog. Gebetbiichcr Heinrichs uod Kunigundas. 
S. A. aus : Heinrich der Heilige. Festschrift Zllr Neunjahrhundertfeie.r 
unseres hI. Distumspatrons. Nr. 10. Bamberg: 29. Juli 1924. 
S.7- 12. 4 '. 

Stellt zwci in der Staatsbibliothek zu Bamberg befiodliche Gradual ien 
Kaiser Heinrichs H. und seiner Gattin Kunigunde dem in der Landes
bibliotbck zu KasseI verwahrten Gradnale dor Kaiserin Kuoigunde gegen
uber uod untcrsucht dabei die Kasseler Handschrift gonauer. Fischer 
weist oach, daB ebenso wie die Bamberger auch das Kasseler Graduale 
nuI Bestellung des Kaisers im KIoster Seeon am Chiemsee allgefertigt 
worden ist, und widerlegt Ubcrzeugend llltere Allsichten des Bamberger 
Historikers 'Veber, der die dortigen Gradualien in Koln entstanden 
sein lieB, uod H. Janitschcks (Geschichte der deutschen Mulerei I 79), 
der zwischen einem Bamberger, in Ltittich elltstandenen Atissale nnd 
dem Kasseler Graduale vOllige Ubereillstimmung feststellen wollte. 
Die Kassclcr Hs. diente der Kaiserin zum Privatgebrauch auch noch, 
als sic im Kloster Kaufungen den Schl eie r gcnommell hatto. Nach 
ihrem Todo (1039) verblicb ihr Graduate im I{loster, denn cs enthtilt 
Nachtrtigo Wr den Gebmuch der Kaufuoger Nonnen aus dem ersten 
Viertel des zwti lIten Jahrhunderts. Nach einer Notiz aus dem aus· 
gehenden J6. Jbdt. (viclleicht von Hartmann Schedel) wlire das Kasseler 
Graduale von dem kaiserli cheo Kaplan Markus geschrieben word en. -
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Die instrukth'c Untersuchung bringt jedenfalls cine def wertvollsten 
Kasseler Handschriften in cinen gewissen palaographischen Zusammen
hang oDd berichtigt frilhere iHige Anschauungen dartiber. 

2. EbeJ, Karl: Die Universitatsbibliothek GieBen. 8 S. Gie6en 1924. ' 
(Sonderabdrnck aus "GieBener Hochschulblatter" 1924 Nr. 2.) 

Der Verfasser, jetzt Direktor der GieBener Universitatsbibliothek. 
gibt nns cinen kunen Uberblick Ober die Geschichte dieses seiner 
Leitung seit 19-21 anvertrauten Iostituts. Grundstock der Bibliothek 
wurde cine graDere "Btichcrsammlung, die Landgraf Ludwig V. 1612 in 
Stra6burg angekauft hatte. Der flIr den weite ren Ausban zur Ver
fugung gestellte Betrag war mehr als bescheiden : Die erste Bibliotheks
ordnung von 1624 setztc ihn aill 50 Gulden jlihrlich fest. Und bis 
anI den heutigen Tag sind die von Staats wegen bewilligten MitteL 
kaum ausreichend gewesen , um alien Aufgaben einer Universitats
bibliothck gereeht zu werden. Du wurde es deDn jede!:l mai dankbar 
begruBt, weon ein GieBeoer Hochsehullehrer oder ein sons tiger Frcund 
der Wissenschaften der Bibliothek seine BUcherbestande vermachte. 
Solche Scheokungen sind ihr denn auch in reichem 1I1a6e zuteil ge
worden. Die wertvollste Stiftung dieser Art machte Renatus Karl 
v. Senckcnberg, rund 10 000 Bande, Ende des 18. Jahrhunderts. Und. 
neben zahlreichen weiteren Zuwendungen brachte das SOO jahrige Doi
versiUl.tsjubilaum der Bibliothek, die 1904 in ihr jetziges schones Heim 
Uherges icdelt war, an Barmitteln liber 35000 Mark, auBerdem eioe 
Speode von 41 deutschen Verlcgern im Wcrte von annahernd 60 00} 
Mark. Geleitet wurde die Bibliothek bis 1872 von einem Professor 
der philosophischen Fakult!t.t im Nebenamte. seitdem von fachtechnisch , 
ausgebildeten Beamten. Unter den Leitern linden wir oft Gelehrte von 
bedeutendem Rule. Besonders wichtig fUr die Entwicklung der Diblio
thek war die A.mtsfiihrung von Adrian (1830-64), def die heute noch 
bestehende Ordnung der Bestande sehnI, und von Haupt (1885- 1921), 
dessen Initiative die Bibliothek die stattliche Vermehrung ihrer Mittel 
und . den Neubau von 1904 verdankt. Au6er den Biicherschatzen ver
wahrt die Bibliothek auch zum Teil sehr wertvoUe Halldschriften und 
eine mit privaten Mitteln erworbene Papyrussammlung. - Der Auf
satz EbeJs ist bei a ller Knapphcit der DarstcUung doeh iiberreich an 
Inhalt, ein Muster dee Schilderung des ,Werdens und Wachsens einer 
wissenschaftlichen BibJiothck . 

• 
S. Flnk, Georg: Geschichte des Hessischen Staatsarchivs zu Darmstadt .. 

201 S. Darmstadt: C. F. Winter. 1925. 
Das eeichhaltige Staatsarchiv zu Darmstadt ist seit 1725 im dortigen, 

Schlosse untergebracht ; das wurde der AnlaB zu unserem Buche. Be~ 
einem so bunt zusammengesetzteo Territorium wie dem heutigen Volks
staate Hessen kann es nicht Wunder nehmen, wenn si ch diese Bunt
scheckigkeit auch in den Archivbestanden wiederspiegelt. Und so. 
rnu6te der Geschichtsschreiber des Archivs seine Aufgabe na.tu.rgemaB 
damit beginnen, die Archivbesmnde dee einzelnen Teile von Hessen
Darmstadt zu durchmustern und von deren Geschichte und Inhal t zu 
erzlihJen. Der wichtigste Bestand ist das noch heute vom Gro6herzog 
1ediglich als Depositum dem Staatsarchive iiberlassene Hausarchiv. Dazu 
kommen die Archive geistiicher und weltlicher Territorien aller Art, nnd 
ihre eingehende BeschreibuDg vermag uns einen Begriff zu geben von 
der Mannigfaltigkeit dieses Staatsarchivs. Von der Ordnung dieser 
Bestande vermag der Verfasser leider nur ein recht trilbes Bild zu 
zeichnen. Man hat nieht etwa, wie cs heute die Forderung des Tages. 



H. Landes- nod Heimatkunde, Siedlungen . 485 

ist, die einzelnen Bestande und ihre Unterabteilungen fUr sich bestehen 
JasseD, sondern sic in den 60 er Jahren unter de.r Leitung des auch 
sonst mit den ihm anvertrauten Schatzen recht skrupeUos verfahrenden 
Archivdirektors Baur nach saehlichen Betreffen zusammengesehweiBt, 
dabci wertvolle AkteD urn der Raumknappheit willen einfach kassiert. 
Seit der staatJichen Umwii.lznng 1919 ist wenigstens dem Raummangel 
abgehoUen worden. Allein bei der sehr kleinen Zahl der Beamten ist 
eine Neuordnnng oat h dem heute wohl aUgemein anerkannten Provenienz
prinzip Doch auI unabsehbare Zeit ein (rommer Wunsch. - Wenigstens 
aber ist durch Finks Archivgeschichte der historischen Wissenschaft 
cin groBer Dienst geleistet worden insofern, als der Forseher aus dem 
Werke doch einen EiDbliek in die ArchivbesUinde erhiilt, der ihm seine 
Arbeit weseotlich erleichtern wird. DaB mit dem Buche auch die 
kurhessische Gescbichtsforschung wesentJi ch geforde rt wird, bedarf bei 
der engen Verflechtung der Geschichte der beiden hcssischen Brudcr
staaten keiner Hervorhebnng weiter. 

IT. Land es - und Heimatkunde, Sied lung e n. 

4. Meln Helmatland. Heimatkunde von Hessen-Nassau. Brag. vom 
Hess ischcn Volksschullehrer-Verein. 1848. Kassel: RudolfROttger. [1925]. 

Ein recht brauchbares Hilfsmittel fUr den ersten Unterricht in der 
Heimatknnde, das liber Laod uod Lente viel Wichtiges enth ll1t, abee 
die Geschichte von Hessen und Nassau fast unberilcksichtigt HI.Bt. 
Reeht gnte Illustra tionen! 

O. B etHer, Car1 : Heimatkunde der Provinz Hessen-Nassau. 7. verb. u. 
verm. Autl. Mit zahlreichen AbbiJdnngen zur Landes- u. Volkskunde. 
111 8. Marburg: E lwert . 1925. 1 M. 

Ein Illngst bewii hrtes Schulbuch , das die physikalische nnd politische 
Geographie fUr seinen Zweck erschUpfend behandelt und a uch Volks
kunde, 1tfundarteo uDd Ortsgeschichte berileksiehtigt. Ein ganz kurzer 
geschiehtJieher AbriB filr die ganze Provinz ist ebenfalls beigegeben. 
Die AbbilduDgen sind fast durchweg gut gelungen und sorgfa ltig aus
gewllhlt. 

6. Schoof, Wilhelm : Hessen-Nassauisches Hcimatbuch. ErgUnzungsband 
zu Dcckclmann-Johannesson: Deutschcs Lcscbuch fOr hoilere Schulcn. 
180 S. Berlin: Wcidmunllsehe Buchhandlung. 1925. (Weidmannsche 
Bucherei , Ild. 3.) 

Ein Sehulbuch fUr hcimatliehe Volkskunde. Es enthalt eine Reihe 
von Beitragen in bunter FUlle : HeimaUiebe, Hansinschriften, Redens
acteD, Bllnernsprilche, Ratsel, Ortsneckereien (UlIeruilnger von Wald
kappel, Hasenschutzen von Felsberg, MUekenstUrmer von Hersfeld, 
Tutemllnnerchen von Eschwege, Bartenwetzer v\)n Melsungen, Wolfhager 
Zwiebacke - richtiger: "Echte von Wolfhagen"), Urtl iche Feste (Jo
hannisfest in Eschwege, Lullnsfest in Hersfeld) nsw. Auch Grimms 
Marchen nnd die Mllrehenfrau aus Niederzwehren sind nicht ver
~essen. Es (olgen noeh eine Reihe von Erziihlungcn in J)oesie nnd 
Prosa aus der heimischen Sage nod Geschiehte. S. 95 f. uod 130 werden 
aine Reihc von BUchern aufgefUhrt, die si ch fUr di e J u~~nd besonders 
eignen zur Vertiefung der landes- nnd vo lkskundli ehen !\enntnisse. -
lm gaozeD hat es Schoof ausgezeichnet verstanden , aus der Fiille dee 
i!inschlagigen Literatur die passenden Stcllen auszusuchen nnd so ein 
Bilchlein zusammenzustellen, das in dem heranwachsenden Geschlechte 
Sinn uod Liebe fii r die Hcimat zn erwecken vermag. 

• 
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7 . . Esselborn, Karl: Hessen-Darmstadt. Ein Heimatbuch. Mit Buch. 
schmuck von WaIter MalleT. XI u. 446 S. Leipzig: Friedr. Branrlstetter. 
1926. Gebd. 6,50 M. (llrandstetters Heimatbiicher deutscher Land
,chafteD, Bd. 21.) 

Esselborn, der ja bereits so viel fUr die heimatliche Geschichts
forschung in Hessen-Darmstadt getan hat, hat hier eine buntc Samm
lung rccht geschickt ausgcwUhlter eigener nod freruder Arbeiten nud 
Beitrage in Poesie nod Prosa zusammengestellt aus dam Gebiete der 
Heimat- nod Landeskunde von Hessen-Darmstadt. Bald werden wir in 
wirts chaftliche Fragen aller Art eingefiihrt, bald horen wiT von .Mund
arten ond Volksliedern, vom Sehul- nud Universitatswesen, von Volks
festen nnd Volkssagen. Eine erste Grnppc von Beitragen bezieht sich 
auf Hessen-Darmstadt im ganzen, drei weitere Gruppen auf die Pro
vinzen StarkeDburg, Oberhessen ond Rheillhessen. Filr uns hat Ober
hesseD natilrlich die grollte Bedeutung. H.ier sind auch Aufslltze ober 
einzelne Orte und Landschaften in grollerer Zahl Zll find en, so ober 
Alsfeld. Schl itz . Laubach, BOdingen, Ronneburg, Friedberg. lIbenstadt. 
MUnzenberg, Arnsburg usw. - Am Schlussc des Buches sind die ein
zelnen Mitarbeiter verzeichnet, von denen manchen schon lange der 
RascD deckt. - Es braucht nicht besonders betont Zll werden, daB 
auch die hessen-kasseler Forschung aus eincm darmstftdter Heimatbuch 
viel Nutzen ziehen kann. Bcsondcres Lob verdient iibrigens die bild
liche Ausstattung des Buches, dessen Preis aIs sehr maBig Zll be
zeichncn ist. 

8. Rhelnlandkunde. Eiu heimatkllndlicher Ratgeber fUr die deutshen 
Linder am Rhein. Unter M.itarbeit zahlreicher rheini scher Forscher 
hrsg. von R. A. K e 11 e r. 2 Bde. 169 u. 386 S. DUsseldorf, Bagel. 
1922 u. 1926. 

Das Werk ist eiDe Bibliographie zur G'eschicbte der Rheinlande 
von Basel bis zum deutschen Niederrhein und soli ein Ratgeber sein 
ffir die rheinische Heimatkunde, Ruch Zll UnterrichfszweckeD. UDd so 
giht es die Literatur Zllr l}oliti schen wie auch zur Geistes- und Wirt
schaftsgeschichte des Rhcinlandes. In einer Zeit schwerster seelischer, 
politischer und wirlschaftli cher Not eutstandcn , ist der Aufbau des Werkes 
uneinheitli ch. Das soli aber kein VorwurI sein. Es verdient ri.ickhalt
lose Anerkennung, daB uuter solchen Umstanden Oberhaupt ein der
artiger Ratgeber entstehen konnte, der dem edIen Zwecke dienen soIl , 
in die Kenntnis der Heimat einzullih ren nod ans ihr dem Volke die 
Kraft zur Wiedergeburt Zll vcrleihen. Die dem zweiten Bandc beige
gebene Gesamtilbersicht Obcr die einzelncn Beitrage is t zudem geeignet, 
die unorganischc Stoffgliederung verschmerzeo zn lasse.ll. Das Buch 
flihrt zunachst die Litcratur auf fUr alle Zweige der Geschichte des g e-
s a m ten Rheinlandes. politische Geschichte, Literatur-, Theater-, Musik-, 
Kunst- und Wirtschaftsgeschichte, Landes- und Volkskunde. Auch die 
Archive, Bibliotheken nnd sonstigen Sammlungen fehlen nicht. Dann 
enthrut (>5 die Literatnr flir die Landschaften und Territorien, auch filr 
deren einzelne Orte. Es ist selbstverstandlich , da6 ein solches Werk 
auch Lucken aufweist ; allein ciue erste Orientierung Ober das vorhan
dene :Materiu.l wird man immer daraus gcwinnen kouncn. - Flir die 
hessische Geschichte kommen naturgemall nur einzelne Tcile in erster 
Linie in Betracht, soweit namlich Lander behandelt sind, die einmal Zll 

Hessen geh6rt haben. Denken wir an die Zeit der gro6ten Ausdehnung 
Hessens unter Philipp dem Gro6miitigen, so wissen wir, daB die Ge- ... 
schichte des heutigen Regierungsbezirks Wiesbaden und die der hessen-
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darmstadtischen Pravinz Oberhessen zu Zeiten mit der Geschichte Kur~ 
hesseDS, um cs einmal knrz Zll bezeichnen, cog zusammcnhingen. Die 
entsprechenden Bibliographicn finden sich, von We h r it a n bearbeitet, 
in Bd. J, S. 111- 143 nnd Bd. 11 S. 163-207, und, von E i d m a nn 
bearbeitct, in Bd. ] S. 90-110. Sic bietcn dcm hessischcn Geschichts
forscher wertvolle Handhabcn nod dUrfen daher in dicscm Li tcratur
bericht nicht fchlen. Auch in den Bibliographicn zur gcsamtrhcinischell 
Geschichte ist Einzelnes verstreut. 

9. Schneider, Karl : Die Siedlungen des MeiBnergebiets. Ein Beitrag 
zur Heimatkunde. Mit 6 Kartenskizzcn. 46 S. Cassel : Milkereit u. 
Zabnwetzer. 19-26. 

Das untersuchtc Gebiet umfaBt MeiOncr, Kaufunger Wald und Sohre. 
Zu der eingeschlagenen Methode ist zu bemerkcn, duG si ch Schneider 
einmal au.f di e von der Natur gegebellen Voraussetzungen fUr die Siede- · 
lnngsanlage sttitzt und zweitens auf die FJurnamen, aus denen er seine 
Schl tisse zieht. Ortsnamen erscheinen ihm mit Recht als eine weniger 
unIehl bare QueUe; hat doch scbon frilher Edw. Schroder darauf hin
gewiesen, daB durchaus nicht an jedem Orte auf -rode nUll auch 
wirklich eine Waldrodung stattgeCunden haben mtisse, daD es vielmehr 
zeitweilig Mode war, eille neue Siedelung so zu bezcichnen. Ent
sprechend weist 8uch Schneider solche Orte nach, an denen aber 
friiher bereits eine ansgegangene Siedelung bestand, also schlechter
dings eine Roduog oicht stattfinden k 0 n n t e. In der alteren Zeit 
siedelte man si ch gem m6glichst einzeln oben im Tale an; die 
znnehmende Bevolkerungszahl , wirtschaftlicho RU cksichtell, vielleicht 
auch das gegenseitige Schutz bedtirfnis zwaugen vielfach zum Herab
steigen ins Tal, sodaO in den hoher gelegenen Landstrichen vielfach 
\Vastuoge" entstanden. - Ein zweiter llaupttcil befa6t sich dann mit 
der einzelnen Siedeiung, ihrer Lage, Gr06e, ihrem GrundriB (StraBen-, 
Platz- nnd Haufendorf) und der Zusammensetzung ihrer Bevolkerung 
(GroObauern , Kleinbauem, Arbeiter). - Quellen sind fUr Schneider 
Dorf-, Wald-, Salb ilcher, Katasterakten u. dg l. Ober dies von ihm be
nntzte Material gibt er S. 45 Auskunft, ebcnso liber die gedruckte Li
teratur und die Karten. Die Arbeit des r erfassers zc ichnct si ch durch 
vorsichtigc nnd sorgfUltigc Quellcnverwertu llg aus und kommt vielfach 
zn neuen, beachtenswcrten E rgebnissen. 

10. P eundorf, H.: Geologische Wanderungen im Niederhessischen Berg
land. HeimatschoUen-Verlag, A. Bernecker, Melsungen. 1926. 

Wir besa6en bisher nur Kaysers knappen aUgemeinen AbrUS der 
geologisehen Verha.Itnisse Kurhessens in He6lers Landes- nnd Volks
knnde und HeOlers Arbeit liber das Kasseler Becken. Sie werden 
dnrch P. wesentlich erweitert, indem er uns das niederhessische Gebiet : 
Karlshafen- Hanstein- Sooden- Heldrastein-Gerstungen- Rotenburg
Frib lar- Naumburg- WolIhagen- Warburg als ein zuverHissiger Filhrer 
auf S4 instruktiven Wanderungen geologisch erschlieBt, denen er eine 
kurze Darstellung der Entstehung des niedcrHlndischen Berglandes vo rans
schickt. Alle Bodeoformen nnd Erscheinungen werden so rgCaltig regi
striert, moglichst an leicht zugiinglichen AuIschl ilssen genllu beschrieben 
nnd nach ihrer stofflichen Zusammensetzung, ihrem Ursprung tl nd ihrer 
Einwirkung auf die morphologischen nod hydrographischen Verhll.ltnisse, 
auf Flora. nod Fauna anschaulich erklll.rt, gestil tzt auC cine Reihe von 
Bildern, Profilen und TaleLn mit Versteinerungen, Zlt denen man nur 
noeh eine entsprechend auIgenommene geologische Karte des Gebietes 

, 
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wilnschte. In dee gcschickten AuIteilnng nod klaren aUgemein
versUlndlichen Auffassung wird dicses anregende Heimatsbuch cin 
hrauchbares und wil lkomlllcncs Hilfsmittel fUr das Selbststudium wie 
fUr die Exkursionen im Unterri cht sein. Gustav S truck. 

Ill. Volkskuude. 
• 

11. BoeUc, Wcrner: Religitlsc Volkskunde. 166 S. Leipzig: Reclam 
(Hr25.) Geb. 0,80, gebd. 1,20 M. (Reclams Universal- Bibliothek 
Nr. 6555/56.) 

Der Verfasser hat lange Jahre ab Geistlichcr uoter dem Volke gc
lcbt ODd seine Brauche nod scin religioses Leben studiert. Die Friichte 
dieser Studien hat er bereits in sainen drci Bilchern "Ans einer vcr
gessenen Eckc" nicdergelegt. Diese vergessene Ecke ist unser hess i
seher Seulings-WaJd. Danach hat er Uher dicsen Gegenstand Vor
lesungen an der Unive rsitat Marburg gehalten, und aus ihnen ist unser 
Bucblein erwaehsen, das iedem. der sieh mit dem Studium der Volks
seele befaBt, reiche Anregung und Befriedigung versehaffen wird. Unter 
Yolk versteht er das alteingesessene, wurzelfeste Bauerntum. Uud wenn 
er auch seinen Stoff nus den verschiedensten Gebieten deutscher Zunge 
geschopft hat, dem Rundigen offenbart 5ieh doch auf jeder Seitc, daB 
er das hessischc Bauernvolk mit besonderer Liebe beobaehtet und tief 
in sein religiOses Leben cingcdrungen ist. Ausgehend von dam Ver
hlUtnis des Bauem Zll seinem Hause nnd seinem Felde, zeigt er zu
naehst, was ooeh vom Glauben unserer heidnischen Voriabren im Volke 
!ebt, wie sieh a.uf Grund von Vorgu.ngen des tRglichen Lebens, Krank
heiten. TodesHlUen, der G1aube an Geister nnd Zauberwescn erhalten 
hat. Danach zeigt er uns das christliehe Yolk bei der Arbeit, im Hause, 
bei Fcsten der Gemeinde uDd der Kirehc, uDd weist iiberzeugend naeh, 
welch gcwaltige Rolle die Religion, freilieh nicht so sehr das kirchliche 
Dogma, im Leben des eehten, unverfal schten Volkstums spieit, uDd wie 
das Volk rules ablehnt, was an seinem religiosen Glauben nDd Leben 
zu riitteln wagt. 

12. Apel, Theodor : Der zerbrocheDe Galgcn uDd andere Kulturkuriosa 
aus dem Hessebland. 146 Seiten. :Melsungen : Berneeker. ]927. S M. 

"B1umen am Woge gesammelt, Feld-, Wald- und Wiesenblumcn, 
keillc so rgsam gcpflcgten GarteDpflanzen", so neDnt 11fr. a. D. Dr. iur. 
et phi!. Apel aus Mnrburg selbst di cse Sammlung von kulturhistorisch 
auDerst Interessantem , das ihm bei der Matcrialsammlung fUr eine 
wissenschaftliche Arbeit zufnBig bekannt wurde. Die Geschiehtcn 
stammen aus den A kten des Marburger Staatsarchivs, die llltcste aus 
1492, die Jctztc aus 1813 ulld 14 ; sic gcben ein anschauliches Bild 
jener Zeiten nnd MCllsehen, den en ihr Tun durebaus erost war, WCnn 
der moderne J~eser bei oberflllchlicher Betrachtun~ nueh hie und da 
zum LHeheID gereizt wird uod sieh nur schwer an Denken und Ftihlcn, 
besonders die Gebundenheit an Recht und SitteD von dama!s zur{lck
ve rsetzen ka nn. I~eider sind dem Verfasser 2 Fehler unterlanfen. Er 
verwechsel t S. 74 Landgraf Friedrich 11 . von Hesscn mit Fricdrich I. , 
der scit 1720 Konig \'on Schweden war. Femer ist in der Geschiehte 
vom zerbrochenen Galgen nicht erkannt, daB es si ch hier nicht urn 
ein Volksfest, etwa eine Fahnennagelung handelt, sondem daD die 
Teilnahmc de.r Behorden und ihre tlitige .Mitarbeit in jencr Zeit, wo 
Galgen und Henker jeden, der mit ihnen in Jleriihrung hm, "unehrlich" 

• 
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maehten, unbedingte Voraussetzung flir die nicht zu entbehrende 
Tatigkeit def Zimmerleute u. a. Helier war, die ohne dieses Hand
anJegen def hochsten Beamten keinen Sehlag getan hatten. Bei def 
Fillle geschichtlichen Materials, das Apel zur EinkJeidung def Ge
schichten bietet, ist cs scbadc, daB er kein Namen- nod Sachvcrzeichnis 
beigefilgt hat. 

Sicher bieten die "Kulturkuriosa" , denen dee Veriasser bei def 
Wiedergabe in glUcklicher Wcise ihre Ursprlinglichkeit mOglichst ge
wahrt hat, dem Fecund hcssischer Geschichte so viel des Interessanten, 
daB ihre Lekttlre aufs warmstc ernpfohlen sei wld dem Wunsche Aus
druck gegebcn werden soil , daB dee Verfasser aus dem Schatz seiner 
Funde ooeh weitere .Bandchen folgeu lassen moge. 

W. K iirschner. 

IS. Hnuck, WilheIm: Hnizelfcuerfunken. Ernstcs nud Heiteres in Mnnd
art nnd Schriftsprache. Bd. 1. Fnlda. Fnldaer Aktiendruckerei, 
1926. Hlw. 3,50 M. 

Es ist cin reichhaltiges kleines Schatzkustiein, gefiiUt mit allerhand 
yolksknndlichen Dingen, lustigen und nachdenklichen Gedichterchen 
nnd Geschichterchen ans dern Fuldaer Land in unverfal schtem Dialekt 
und volkstiirnlicher Schriftsprachc, das wie die Feuerrader der Sonn
wendflamrnen ins Yolk geschickt wird, urn die Hcirnatlicbe in der land
schaftlichcn Sprache, in Spiel, Sage nnd Sitte zu erhalten nud wieder 
zu wecken. In der glUcklichen Mischung belehrenden und nnter
haltenden Lcscstoffes weist das BUchlein anf den Gehalt der MUDdart 
in der Eigenart ihrer Sprichwt>rter, Redebildcr u. a., auf die ewige Frische 
von Kindermund, -reirn nDd spiel , anf Hansinschriften, Familiennameu, 
Handwerksbnrschen - Romantik , AbreiBkalcndcr - Scherze , Jahrmarkts
treiben nod yielc andere schone He be Vergangenheiten nud noch 
lebendige Gewohnheiten hin, in denen derkostliche Zanber von tren 
behiltetern Urva.terhausrat steckt, der in trUben Zeiten immcr wieder 
ein rechter Jnngbrunnen werden kann. Gustav Struck. 

14. Straub, Karl : Die Rhon im Wandel def Monate. Kulturgcschicht
Iiche Erzahlungen, Stimmungsbilder, Sageo nnd Geschichten aus der 
Hhon. 2. Aufl. VII u. 15t) S. Wlirzburg: Bonitas -Baucr (lnh. Ado!f 
DroJ3ler.) 1925. 

Das Buch sehildert in Form von kl einen StimmnngsbiIdern, wie 
sich im Lauf des Jahres das Leben der Rh6nbcwohoer absllielt. Dabei 
lem en wir die Bevolkerung van den vcrschiedensten Seiten kennen, 
beim Feiern kirchlicher Feste, bei Saat und Ernte, beirn Schlachtefest, 
bei Taufe nnd Begr5.bnis, irn VerhlUtnis zur Natur usw. Alte Sagell 
nnd Gebril.uche werden vor unscrem Augc wieder lebendig. Und so 
haben wir eine Volkskundc der Rhon erhaIten VDn einem Manne, der 
seine Hcimat grilndlich kennt und ihr mit warm em HerzeD zngetan ist, 
der das Yolk beobaehten uod lieben gelerot hat. So wird das Buch 
jedem. der nieht Dur die Naturschonheiten der Rhon genieJ3en will , son
dern auch an ihrer kernhaften Bevolkerung. ihren Freudcu nod Sorgen , 
teilnimmt, cin wiUkommcncr FUhrer sein. Man kaon ruhig sagen, daB 
die Schrift eine oft empfuDdene LUckc aul das Gllicklichste ausfiillt. 
Sonst ware nich t nach der ersten, Anfang 1924 erschiencncn Auflage 
bereits uach einem Jahre eine zweite notig geworden. Man kann dem 
Biichlein nur wUnschen, daB cs auch wciterhin seincn Weg mi t dem 
gleichen Erfolgc machen mt>ge. 

• 
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IV. Mundart e n- und N a m e nkund e . 
• 

15. Vllmar, A. F . C.: Deutsches Namenbiichlein. Die Entstehung nud 
Bedeutung def dcutschen Familiennamen. 8. Aufl., neu hrsg. von 
Rudolf Hombur g. 101 S. Marburg : Elwcrt 1926. 2,80 M. 

Ubce Vii mars dcutschcs N amenbUchlcin, das zwar geradc hessische 
Familiennamen bevorzugt, abee auch die Namen des Uhrigen deutschen 
Sprachgebietes weitgehend einbezieht, an dieser Stelle ausfUhrli ch zu 
sprechen, erUbrigt sich wohl. Dee Hemusgeber dieser nenen Auflage 
hat seine eigenen ZlIsiiize im Textc dUTch eckige Klammern , im Register 
£lurch Kursivdruck kenntli ch gemacht. Diese Zusatze dienen teils def 
E rgiinzung, teils aber anch wci teror oder neuer E rklarung. Sic cnt· 
halten vielfach eccht beachtcnswcrte Gednnken, werden aber auch nicht 
selten Bedenken erregen, so z. R , wenu S.4 L Erweizsack mit ATbeits
sack oder Wackernagel mit Wecke = Keil zusammengebracht wird , 
nod ofters. Zweifellos ist Vilmars Namenbuchleill auch heut.e Doch 
mit Nutzen zu gebrauchen, wenn es auch in mancher Beziehung Ober
holt ist. 

16. Zlehen, Eduard: Orts namen in nod urn Frankfurt. 56 S. Frank
fur t a . M.: Diesterweg. 1926. 1,80 M. 

Der Verfasser versteht unter Ortsnamen nicht nur die Namen 
menschlicher Siedelungen, sondern an ch GeHindebezeichnungen, Flur-, 
Wald-, Berg- nod F luBnamen. Seine Arbeit sucht in einer Wanderung 
durch die Geschichte Frankfurts die Entstehung der Flue- , StraBen
nnd Ortsnamen zeitlich festzu!egen, wobei er ebenso versttlndnisvoll 
die Ergebnisse frOherer Forschungen, wie seiner eigenen Stud ien im 
Stadtarchiv und in der Stadtbibliothek von Franklurt verwertet. So 
verfolgt er die Namen von der Yor- und Fruhgeschichte an bis in 
ullsere Zeit. Au8er einem Verzeichnis der benut.zten Lit.erator gibt uns 
Ziehen auch ein Bild der Stadt Frankfurt urn die Mitte des 14. Jahr
hunderts anf Grund der Beschreibung des BaJdemar vou Peterweil , 
endlich ein Namenregister, letzteres leider nu r in Auswahl. Wenngleich 
seine Forschungen in erstcr Linie fiir di e Geschichte von Frankfurt 
selbst Bedeutung haben, so kommen sie doch auch der benachbarten 
Gegend, namentl ich dcr cinst hanauischen . Grafschaft Bornhcimer Hcrg 
zustattcn uud stcll cn somit auch cinen Beitrag znr hcssischeD Ge
schichte da r. 

V. 'N appen -, S i e ge l- und Miinzkunde. 

17. Hochhuth, Ludwig: Siegel nnd WapI)en der Stadt Eschwcge. 19'26. 
S.-A. aUs dem Eschweger 'fageblatt. 

HochllUth deutet m. E. ganz ri chtig das a iteste, seit Mitte des 
1S. Jhdts. gebrauchtc Stadtsiegel nicht a.J s Kirche nnd Portal des Cy
riaxkiosters in Eschwege, sondern als .Mauer mit Zinnen und zwei 
Mauertormell. Im 17. Jhd t. finden wir statt dessen einen, bezw. drei 
Eschenzweige, nachdem znvor die Esche iD dem ursprilnglichen Siegel 
erscheint (im 16. Jhdt.). Del' dreigliedrige EschcDzweig blieb bis ins 
19. Jhdt. bestehen und wurde dann durch den heutigen Stempei ersetzt, 
del' Eschenblatt nnd Mauer mit TUnneD aufweist ; die Mauerzinnen 
feWeD allerdings. Dem Stempel entspricht auch das Wappen del' 
Stadt. 

I 

• 
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VI. Allg emein e hessis c he Geschichte. 
• 

18. KUrschner, WaIter : AbriB der Geschichte yon Hessen-Nassa.u. Heft 
1 u. 2. 16 u. 24 S. Leipzig u. Berlin: Teubner. 1926. 0,40 u. 0,50 M. 
(Anhang zu Pin now : Lehrbuch der Geschichte fUr die Mittelklassen 
hoherer Lehranstalten 11 U. ilL) 

Knrschner ist in der hessischen Geschichtsforschung keio Fremder 
mehr ; seine "Hessische Geschichte filr Schule und Haus~ (besprochen 
in Bd. 54 dieser Zeitschrift, S. 291 f.) hat sich mit Recht viele Freunde 
erworbeo. Nun hat der Verl~ Teubner ihm den Auftrag: erteiit, eine 
kurze Geschichte der Provinz Hessen-Nassau dem Pinoow'schen Lehr
buch def Geschicbte als Anhang beizngebcn. Man kann sagen, daIS er' 
diese Aufgabe vortrefflich gellist hat. Auf insgesamt 40 S. den ganzen 
Stoff zu bewiiltigen - mehr Ranm stand nicht zur VerfUgung - war 
gewilS keine Kleinigkeit. Und doch hat er aUes Wesentliche gebracht 
nnd anch die frUher - man denke an den A briIS Wagners - stets. 
vernachHissigte Geschichte von VerfassulIg, Verwaltung, Recht, Wirt
schaft, Kirche nnd SchuJe noch mit berUcksichtigt. Selbst das Geistes
leben wird kurz gestreift. Uberall fuBt seine Darstellung anf def 
neuesteo Forschuog. Sic ist leicht faBli ch geschrieben - wennl!:leich 
der AbriB fUr Schiiler der crganzenden Ausfiihrungen des Geschichts
lehrers oicht wird entbehren kaonen. Aber der Schiiler hat damit ein 
ausgezeichoetes Hiilfsmittel in die Hand bekommen, das Wichtigsto
aus der Geschichte se iner engeren Heimat zu eriernen , ohoe durch. 
aUzu viele Einzelheiteo belastet zu werden. 

19. Uocker, Wilhelm Martin : AbriB der hess ischen Geschichte. Heft 1 
n. 2. 19 u. 24 S. Berlin n. Leipzig: Teuboer 1926. Je 0,50 :M. 
(An hang zu: Pin now , Lehrbuch der Geschichte filr die Mittelklassen 
haherer LehranstaUen n n. IlL) 

Ein kurzer AbriB der Geschichte Hessen-Darmstadts ist aus man
cherlei GrUnden besonders schwierig zn schreiben wegen der verschie
denartigen Bestaodteile dicses Staates. Geistliche nnd weltliche Terri
torien, Standesherren nnd Reichsstiidte, katholische nod protestantische 
Gebiete sind darill verschmolzen , nnd, der Westgrenze des deutschell 
Reiches weit naher gelcgen als Hessen-Kassel, ist es auswartigen Fein
den mehr ausgesetzt gewescn als dieses. Trotzdcm hat cs der Vcr
fa sser verstandcn, aIJc wescntlichell 1I10mente der Geschichte des heu
tigen Freistaates Hessell-Dannstadt in geschickter Auswahl und Dar
stellunl!: zusammenzufassen, soda6 sein Abri6 fUr Schulzwecke gaoz 
vortrcHlich geeignet ist. Auch der historisch interessicrte Laic \Vird 
den AbriB roit Nutzen zur ersten Orieotierung einsehen konoen. Es 
ist sehr zu begrU6en, wenn durch sol ch knappe Einfiihrungen die 
Kenntnis der Geschichte einzelner dentscher Territorien vermittelt wird , 
namentlich, wenn diese EinfUhrungen so gewandt zusammengestellt 
sind wie die vorliegende, die nicht nur die politische, sondern auch 
die Verfassungs- nod Wirtschafts-, iiberhaupt die sogenaoote inn ere
Geschichte weitgeheodst berUcksichtigt nod durchaus dem heutigen 
Staode der Forschung entspricht. 

20. ltosendnlJl, Erich: Geschichte Niedersachsens, im Spiegel der Reichs-
geschichte dargestcllt. XV u. 936 S. Hannovcr : Helwing. 1927. 
Geh. 20, gebd. in Gzleinen. 23, in Halbldr. 24 M. 

Das nmfangreiche Werk Rosendahls schildert zwar die Geschichte
von Hannover nod Braunschweig, hat also zunachst mit Hessen nichts 
zu tun. Aber die haufige Verflechtung def hessischen Geschichte mit. 
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der ihrer nordlichen Grenznachbarn rechtfertigt doch, auch an dip.ser 
Stelle auf das eingehendc, sorgHiltige, mit warmer Liebe zor engeren 
Heimat nod zum deutschen Vater1ande gcschriebene Buch hinzuweisen. 
Wir wisseD, daB zwischen Hessen nod Sachsen nicht immer cin frcund
n3chbarliches Verhiiltnis bestand, daD namentJich in dee altereD deut
sehen Geschichte kleinere Reibungen und gr/j6ere Kampfe an der 
Tagesordnung wareD . Durch die Sachsenkriege Karls des GroJ3en, 
dUTch den Kampf des Salicrs Heinrichs IV. mit Otto von Nordheim 
wurde auch das Hessenland in Mitleidenschaft gezogen. ?llit Landgraf 
Philipp dem GroBmiitigen ist def Wolfcnbiittclcr Herzog Heinrich ver
bilndet im Bauernkriege, urn spater von ihm um der J~ehre Luthers 
willen bekiimpft zu werden. Sehulter an Sehulter steheD Brauoschweig, 
Hannover uod Hessen·Kassel im siebenj iihrigen Kri ege, urn das Land 
des gronen Friedrich vor den Franzosen zu schUtzen. Gemeinsam er· 
(]uldcn sie die franzUsi sche Fremdherrschaft zur Zeit Napoleons. 
Und gemeiosam gehen Hannover und Kurhessen aIs selbstandige Staaten 
unter im Jahre 1866. Gerade bei der Schilderung des Bruderkrieges 
von 1866 macht Gbrigens der Verfasser kein Hehl aus seiner welfi schen 
Einstel1ung i dem Lebenswerke Dismarcks steht er sehr kritiseh gegen· 
tiber. Im ganzen aber ist doch kein Zweifel, dan er gediegene Arbeit 
geieistet hat. 

21. ))obenecker , Otto: Regesta diplomatiea necnon epistolaria histo riae 
Thuringiae. Bd. 3, Tei l 3 {Seite 005- 6i U. Jena: G. Fische'r 1920. 

Mit di esem drittcn Teile, dessen Vcroffentl ichung infolge der un· 
gUnstigen wirtschaftlichen Verhl1ltnissc zebn Jahre hat auf sich warten 
lassen, hat Dobenecker Dunmehr den die Zeit von 1228-1266 behan· 
deloden Band seines ausgezeichneten nnd grundlegenden Thiiringer Rc· 
gcstenwerkes abgeschlossen. Er beginnt mit Nachtragen zum dritten 
Hande, vornehmlich den haDdschriftl. Sammlungen des Pfarrers Baethcke 
Ober die Geschichte des Klostcrs Georgenthal , dem Kopialbnch 
des RlosteTS Rohr im Gemcinschaftlichcn Hennebergischen Archiv zu 
Meiningen und dem 3. Bunde von Overmanns Urkundenbuch der Stadt 
Erfurt eDtnommen ; daDn folgen Zusiitze uod Berichtigungen, endlich 
<Jas mit der gewohnten Zuverlassigkeit bearbei tete Namenregister. Der 
dritte Band des Werkes umfaJ3t gerade die Zeit des t.h Uringisch·hcssischeD 
Erbfolgekrieges und schlieBt mit dessen letzten AusstrahlungeD ab. Da 
braucht scin Wert fUr die hessische Geschichte gar nicht erst besonders 
betont zu werdeD. Darauf hat ja auch schon Dersch in seiner Be· 
sprechung des zwcitcn Teiles unseres Bandes (Jg. 4!J S.253 dies er Zeit· 
schrift) nachdrucklich hingewiesen. An Hand des Registers lassen si ch 
selbstversUindlich erheblich mehr Regesten finden, die fUr die hcssische 
Geschichte in Frage kommen. - Es wnrc lebhaft zu wUnschen, daB 
es dem Verfasser ermoglicht werde, die Veroffentl ichung seines Werkcs 
fortzu setzen, zumal er sehon umfangreichc Vorbereitungen dazu ge· 
troffen hat. Alle Freunde der mitteldeutscben Gcschichtsforschung -
bei der geographischcn Luge ThUringens erstrecken sich seine Be· 
ziehuogen naturgemli B auf aUe mitteldcutsehen Tcrritorien - wurdcn 
das freudig begrli6en und si ch in ihren Studien anf das Beste geftlrdert 
sehen konnen. 

VII. V o r- und Friihge sc hi c h te. 

22. Richter, Heinrich: Die ultsteinzeitlichc Hohlensiedelung "on Trcis 
a. d. Lumda. [Die Ausgrabungen im Jahre 1924.1 Mit Tafel 1- 25 

• 
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nod 36 Textfiguren. 64 S. Frankfurt a. 'M.: Senckenbergische natur
forschende GeseUschaft. Kommissionsverlag : W. Junk, Berlin W. 15, 
Snchs. Str. 68. - (S. -A. aus den Abhandlungen dee Senckenberg. Na
turforschenden Gesellschaft Bd. 40 Hell 1.) 

Nordostlich von Treis an dee Lumda erhebt sich dee Totenberg, an 
dessen Sildostabhang si ch cin Quarzitsteinbruch befindet, in dem ge
legentlich sehoD Werkzeuge aus dee jUngeren Steinzeit zutage geffi rdert 
wurdeD. Das Gestein wies Hijhlcn auf, die allerdings dUTch Gehange
Ichm zugeschUttet waren. Die Funde abee hatten Fachmanner auf den 
sehr ansprechenden Gedanken gebracht, hier cine prahistorische Flieh
burg zu vermuten. Daraufhin hat nun Richter planmaBig Ausgrabungen 
veranstaltet uod in den vier ffcigelegten Hohlen cine stattli che Anzahl 
vou -Knochenresten uod alteren Stcinzeitwerkzeugen a ufgefundell . In 
def vorliegenden Schrift erstattet er Beri cht uber die bisherigen Ergeb~ 
nisse. Es fanden sich da Geriitschaften zum Schaben, Schneiden, 
Kratzcn, Stechcn, Bohren, Klopfen, MeiBeln nnd GHittcn. Sie waren in 
primiti ver Art hergestellt, indem namlich die rohen Qua!zitsteine du rch. 
Abschlagen von Stii cken der OberfHLche so laoge bearbeitet wurden, 
bis sie die gebrauchsfiihige Gestal t erhalten hatten. Richt er beschreibt 
sie eingehend nod veranschaulicht seine Darstellung durch ein ausge~ 
zeichnetes Abbildungsmaterial. Da die Bearbeitungstechnik an den ein~ 
zelnen Werkzeugen gewisse Fortschri tte erkennen taBt, so nimmt er
wohl mit Recht an , daB wir es mit einer Siedelung zu tun haoen, die ' 
zeitlich ungefahr den Ubergang von der U-Iteren zur neneren Steinzeit 
bildet. Die sehr lehrreichen Forschungen soIlen fortgesetzt werden. 

23. Kuukel, Otto : Obcrhessens vorgeschichtliche Altertilrner. Hersg. VOD 
der R() misch~Germanischen Kommission des Deutschen Archaoiogischen 
lnstituts mit UnterstUtzung der Notgemeinschaft der deutschen Wissen
schaft. Mit 205 .Abb. 4 ' . 270 S. Marburg : Elwert. 1926. Brosch. 10, 
gebd. 12,50 M. 

\Vir haben es mit einem Katalog der bis jetzt in Oberhessen ge
machten Funde aus vorgeschichtlicher Zeit zu tun. Die Funde werden 
in chronologischer Ordnung nach den Kulturperioden aufgezahlt, in die 
sie gehoren. Innerhalb der einzelnen Zeitabschnitte sind sie nach dem 
Alphabet der Kreise, bezw. Kreisorte angeordnet, in deneD sie Zll 

Tage getreten sind. Eine Fundortskarte konnte Ie ider nicht beigefiigt 
werden. Sie wird aber zu entbflhren sein, wenn die beabsichtigte Neu
ausgabe der Gemarkungsplane zur Wirklichkeit geworden ist ; in diese 
Plane sollen namlich die Fundstellen eingetragen werden. Die Abbildungen 
konnten aus finanziellen GrUnden technisch nicht so vollkommen her
gestellt werden, wie der Verfasser selbst . es gewUnscht hatte ; sie sind 
aber ausreichend. urn dem Benutzer des Buches die richtige Vorstellung 
von dem Funde zn geben. - Um den KataJog Ruch fUr interessierte 
Laien benutzbar zu maehen, hat Kunkel die zur Einfiihrung in vorge
schichtliche Studien geeignete Literatur angefilhrt, anch ein Schema. 
der einzelnen Perioden nebst Erklarung der Fachausdrlicke vorausge~ 
schickt. Ebenso fiihrt er die Sammlungen auf, in den en die Zeugen 
der Vergangenheit heute verwahrt sind, und bringt auBerdem ein er
schHpfendes Verzeichnis der einschHigigen Literatur an Monographien 
und wichtigeren Fundberichten, schlieBlich auch einen einfiihrenden 
Aufsatz iiber die landschaftlichen Grundlagen der Besiedelung Ober
hessens. An das Verzeichnis der Fundorte schlieBt sich eine kurze 
Ubersicht Uber die frUhgeschichtliche Zeit etwa bis zum Jahre 1()()) n. Chr. 
an . Da notwendigerweise bei der Anordnung des Katalogs topographisch 

• 
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zusammcngehorige Funde aus mehrcren Kulturepochen an verschiedenen 
Stellen erwa.hnt wurden, so macht eine vergleichende Ubersicht def 
Fundorte diesen Mangel wieder wett, in deT bei jedem Ort anf die 
Stellen des Katalogs verwiesen wird , wo Naheres uber die dortigen 
Funde gesagt wird. In dem Katalog selbst ist jedesmal angegeben, wo 
si ch das betreffende Stuck jetzt befindet und wo es in deT Fachliteratur 
beschrieben ist. - So bedeutet Kunkels sorgfaltiges Werk fur Fach
leute und Laien ein auBerordent1ich wertvolles Hilfsmittel zur Friar
schung deT oberhessischen Vorgeschichte. Es ist gleichzeitig eine will· 
kommene Vorarbeit fUr eine zusarnmenhangende DarsteIlung dieses Stoffes. 

VIII. Politische Geschichte. - Das Land
grafenhaus. 

Nichts eingegangen. 

IX. Geschichte einzelner Landesteile, Orte und 
Klilster. . 

'24. Riedesel Freiherr zu Eisenbach, Albrecht: Aus Hessens Gallen. 
Marburg a. d. L.: Elwert. 1925. 2 M. 

In 12 wohlgelungenen Federzeichnungen, dazu eiuer Titelzeichnung 
werden nns kunstgeschichtlich wertvolle uud charakteristische Bauwerke 
und malerische Stellen vorgefOhrt, darunter aus dem Gebiete Kurhessens 
die Kirche in Melsungen, das Rathaus in Rauschenberg, die FuldabrUcke 
in und der Petersberg bei Fulda, das Stadtthor in Thann. 

25. Kreis Gersfeld. - Abel, Ado1f: Der Kreis Gersfeld uach seiner ur
kundlichen nnd geschichtlichen Seite. 163 S. Eisenach: Kahle. 1924. 
[Umschlagtitel:] Heimatbuch des Krcises Gersfeld ... 

Das Buch soli Schiiler wie Erwachsenc ihre engerc Heirnat kennen 
lehren. Es wendet sich daher weniger an den zunftigen GcIehrten aIs 
an den Mann des Volkes. Dernentsprechend ist es leicht versta.Ddlich 
geschrieben. Die Einteilung ergibt sich bereits aus dem Titel. Der 
geographische Abschnitt geht auch auf Fauna, Flora nnd Mineralogie 
ein, femer anf die Verkehrswege, Produktion und andere wirtschaftliche 
Fragen. In der Ortsknnde finden wir wichtige Notizen zur Geschichte 
der einzelnen Stadte nnd Dorfer. Endlich schlieBt der erste Teil mit 
einer Ubersicht iiber die Verwaltungs- nnd Gerichtsbehorden des Kreises. 
- Der zweite Teil bringt die Geschichte des Gesamtgebietes von der 
Vorzeit an bis anf unsere Tage. Man wird es dem Verfasser nicht vor
weden, daB die Erorterung allgemein bekannter rechts- nnd verfassnngs
geschichtlicher Fragen einen breiten Raum einnimmt; das war bei dem 
Zweck des Buches unvermeidIich, und die Kenntnisse der allgemeinen 
Geschichte konnen mit Hilfe der konkreten , dem Laien nnd SchUler 
gcliiutigeren Verhaltnisse in seinem Heimatbezirke nur gewinnen. -
Zum Schlusse druckt Abcl noch eine Anzahl Gedichte zum Preise der 
Heimat ab. Gute IJIustrationen nnd zwei recht iibersichtliche Karten 
erleichtern das · Verstandnis der Ausfiihrungen im Texte. - Im ganzcll 
ist das Bilchlein recht geeignet, seinen Zweck zu erfiillen, und ein 
erfreulichcr weiterer Beitrag zur hessischen Heimatkunde. 

:26. Kreis Hofgeismar. - Feonel, H.: Krukenburg, TcndeIburg nnd 
Sababurg in Wort und Bild. Hrsg. von der Krcisvcrwaltung (Vors. 

I· Landrat Dr. Prange) Hofgeismar. 56 S. Marburg a. d. Lahn: Elwert. 
1926. 1 M. 



IX. Geschiehte einzelner Landesteile, Orte und Kloster 495 

Das Werkehen fiihrt uns die wechselvollcn Geschicke dieser drei 
BUTgcn des Krcises Hofgeisrnar in knapper DarsteJJung vor, die es nicht 
:tu! neue Forschungscrgebnisse absieht, sondern das hisher Bekanntc 
Jediglich zusammenfnssen will. Die benutzte Literatur ist auf S. 66 
anfgezilhlt. Wer sieh fUr die Burgen interessiert, findct das Wichtigste 
aber ihre Gesehichte und ih'r heutiges Ausschen hier heisamrnen ill 
ansprechender und wissenschaftlich zuverlassiger DarsteJJuDg. Reich
haltiges Abbildungmaterial in guter AusfUhrung verdcutlicht die Aus
fUhrungen des Textes. - Nebenbei soil das ililchlein, wie aus S. 46 
hervorgeht, den ReinhaIdswald fUr ein Reichsehrenmal zum Gedachlnis 
der ToteD des Weltkrieges in ernpfehleode Erinnerung bringen. 

27. We"agebitt. - LUckc, Heinrich: Burgen, SchlOsser nnd Herren
si tze im Gebiete der unteren Werra . Heft 1-5. 64, 128, 61, 112 
nnd 110 S. Parensen (bei Norten in Hannover) : H. Liicke 19'24- 1925. 
1,60, 2,50, 1,50, 2,50 u. 2,50 M. 

Diese sehr verdienstvoUe Veroffentlichung fiihrt uns in die sarnt
lichen BurgeD, Schlosser nod Herrensitze des Werragebietes "on Eisenach 
abwarts bis MUnden. Oberall erhaJten wir eine je nach dem "orhandenen 
QucllenrnateriaJ knrze oder langere Beschreibung ruit den zugehorigeu 
gescbichtlicben Anmerkungen. Der Verfasser hat si ch zweifellos 
mit vie) Liebe und Erfolg in das Studium der Geschichte des unteren 
Werratales versenkt und \'ermittcit uns in knapper, ansprechender und 
zu"erlassigcr Darstellung alles Wesentliehe, was si eh daruber hat er
mitteln lassen. Der Inhalt der Hefte ist iiberaus reiehhaltig; auBer
dcm sind sie samtlich mit zahlreichen, fast durchweg treffJi chen alteren 
nnd neueren Abbildungcn ausgestattet. Wir lassen den Illhalt der 
einzelnen Hefte folgen, wobei die besonders eingehelld behalldeltell 
historischen StlI.tten gesperrt gedruckt sind. Es enthulten 

Heft 1 : Ha n s t e in , Bornhagen, Rothenbach, Ober- und Untersteiu, 
Rumerode, Frctterode, Dietzenrode, Wahlhausen, Werleshausen, Hohen
gandern, Besenhausen. 

Heft 2: MU n den , Sichelnstein , Sensenstein , Bruekenburg, B e r 
l e p s c h , Ziegenberg, Bischoffshauscn, Arnsteill , Niedergandern, Ruste
berg. 

Heft 3 : Ludwigstein , Lindewerra , Westerburg, Altenstcin, Rotestein, 
Klein Vu-ch , FOrstenstein, Uielstei ll, \'or- und frOhgeschichtliche BurgeD, 
Landwchren. 

Heft 4 : Hciligenstadt, Martinfeld , G1eichenstein, Bis1chofstein, Keudel
stein, Greifenstein, Wolfsbrunnen, Schwebda, Eschwege, Grebendorf, 
Jestlldt, Reichensachsen, Bischhausen, Friemen, Harmuthsachsen, Woll
stein, Reichenbaeh, Spangenberg, Sehwarzenhasel, Soiz , Tannenba.rg, 
Welda, Sontra, Boyneburg, ROhrda, Netra, Aue, Wanfried, Kalkhof, 
VOIkershausen, Gro6-Bursehla, Hellerburg, Normannstein. 

Heft5: Haineek, htibla, Creuzburg, Stadtleld, Wa r tburg , Eisenaeh, 
wUste Burgeu bei Eisenach, Marksuhl , Wilhelmsthal, Herleshauseu, 
Braudenburg, Lauchrodcll , Worn men, NesselToden, Brandenfels, Hohen
haus, Gerstungen, Herda, Wildeck. 

28. Grafschaft Wittgen8tein. - Wrede, Gunther: Territorialgeschichte 
der GraIschaft Wittgenstein. Mit ein em Atlas "on 12 Kartenblattern. 
XV u. 259 S. Marburg : Elwert. 1927. Brosch. 12 M. (Marburger 
Studien zur alteren deutschen Geschichte, Reihe 1 Heft 3.) 

Wiederum liegt uns eine ausgezeichncte Arbeit zu dem von SteDgel 
herausgegebcuen geschichtlichen Atlas von Hessen uud Nassau vor. -
Das Territoriuru der Grafsehaft Wittgenstein umfal3t dus Gebiet der 
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oberen Lahn nod Edder. Im Gegensatze zu deT frilheren Forschung, 
die das gesamte Gebiet entweder zum Oberlahn- oder spater zam 
Hesscngau rechnete, kommt Wrede zu dem Ergebnis, die Wasserscheide 
zwischen Lahn nod Edder als Gaugrenze anzusehen nod den nordlichcn 
Teil des Landes dem Hessen-, den sUdlichen dem OberJahngau zuzu
weisen. AuI diesem Gcbiete entwickelt si ch nun , nachdcm die alte 
Grafschafschaftsverfassung zersprengt ist, ei ne Tcrritorialherrschaft 
nnter dem aus dem sildlichen Wcstfalen stammcnden, also sachsischen 
Geschlechte def Wittgenstein , denen cs gelingt, all e fremdeD Rechte 
zu beseitigen nod si ch cin geschlossenes Herrschaftsgebiet zu schaffen. 
Dieser Proze6 ist urn 1400 im wesentli chen a.bgesehlossen. Die Ent
wicklung der iiuBereo Grenzen dieses Territorinrns wird bis zn ihrer 
endgliltigen Gestaltnng eingehend untersucht. Ein letzter Abschnitt 
des darstellenden Teiles behandelt schli eBlich die innere L:mdesteilung, 
seine Amter _. Wittgenstein , Berleburg, Erndtebril ck nnd Richstein -, 
seine Gerichtsverfassung, die Landesverwaltung seit dem 17. Jah r
hundert, wo wir zwei Grafschaften WittgcDstein zu unte rscheiden habeD 
- eiue sildliche mit Wi ttgenstein nod einc nordliche mit Berl eburg 
aIs Mittelpunkt -, eudlich die Kirchspiele uod Forsteu. - Der Dal"
stelJung folgen chrouologische Listen der in den vier Amtern nach
weisbarcn Beamten, eiu mit unendlicher Sorgral t gearbeitetes Orts
lex ikon, das in Duce eiue Gesehiehte jedes Ortes in unserem Gebiete 
euthlllt, di e fUr die Grenzbildung bis ins 19. Jahrhundert hinein wieh
tigsten Urknnden, 38 an der Zahl, nnd endlich ein Register der Flur-, 
FluB- und SteaBeonamen, das auch einen Schlilssel zu den ZiITern der 
Karte IV des beigegebenen Atlas enthlilt. - Die beoutzte Literatur ist 
S. X H., das archivalische Quellenmaterial aus den Filrstlich-Wittgen
steinschen ArchiveD in BerIebnrg nnd SchloB Wittgenstein, sowie aus 
den PreuBischeu Staatsarchiveu in Marburg uod MUnster S. xn f. ver
zeichnet. - Die Arbeit ist vou erstaunlicher Vielseitigkeit, die cs nn
moglich macht, ihren reichen Inhalt im Rahmen einer kurzen Be
sprechung im eiDzelnen zu wUrdigen. Die Quellen sind besounen nud 
sorgfiiJtig verwertet. Wr. nimmt anch zu priDzipiellen Fragon, wie Ab
grenzung der alten Gaue oder Verhaltnis der weltlichen zur kirchlichen 
Einteilung Stellnng. Die Grafschaft Wittgensteiu tendierte natUrlich , 
entsprechend der Richtnng ihrer wichtigsten Fliisse, obere LahD und 
obere Edder, nach Osten. Daeans ergibt si ch von selbst, daB das Buch 
Wredes auch sehr vie! wichtige Aufschlilsse zur hessischeu Geschichte 
gibt, urn so Illehr, al s die Landgrafschaft Hossen in diesern Gebiete 
Rechte nnd Besitzungen hatto. Unstreitig gebilhrt ',dem Verfasser dor 
Ruhm, die hcssische Geschichtsforschung wesentli ch gefordert zn haben, 
nnd es ist kaum anzunehmen, daB spatere Forscher seine Ergebnisse 
wesentlich alldern werden. 

29. Nassau. - Spielmnnn, C.: Geschichte von Nassau [Land nnd Hans] 
von den aitesteu Zeiten bis zur Gegeuwart in drei Teilen. Teil 2: 
Knltnr- nod Wirtschaftsgeschichte. XIV n.705 S. Monlabanr: Verlag 
des Nass. Vereins fUr IllndL Wohlfahrts- und Heimatpflege. 1926. 

Der erste nod dritte Teil dieses nmfassenden, popnHiren Werkes 
erschien '1909 und 1912 in Wiesbaden. Den zweiten hinterlieB Spiel· 
mann bei seinem Tode Anfang 1917 als druekfertiges Manuskript. Die 
Drucldegnng besorgte Hch. Schlosser, der auch das Register bearbeitete. 
in dem leider die Orts- und Personennamen glLDzlich fehlen, von den 
einzelnen Materien auch nur das Wichtigste aufgeflihrt ist. Der Band 
schildert Land und Lente, Landwirtschaft, Gewerbc, Handel, Stande· 
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wesen, kommt dann anf Verwaltung nnd Verfassung, Rechtsp8ege, 
MiIitar. nud Steuerwesen nnd Wohlfahrtspflege, nm schlieBlich Kirchen. , I 

Schnlwesen nnd Geistesleben zu behandeln. FUr die hess ische Ge· 
schichts forschuug kommt wenig dabei heraus; gerade, daB vereinzelt 
ein Ort, der einst der Niedergrafschaft Katzenellenbogen zugehortc, 
e~nmal erwahnt wird. Infolgedessen konnen wir davoo absehen, naher 
auf das gewiB durchaus nicht wcrtlose Werk einzugehen. 

FrankePlberg. Vg!. Abschn. XU. 
SO. Haina. - Bindel-Kempr, Rose : Johannes Dexschenbach. Aus de r 

Geschichte des Klosters Haina. Mit Bildern aus dem heutigen Haina . 
74 S. Cassel: Ferd. KeBlersche Buchhandlung. [WZ4.] 

Dies Bilchlein ist keine streng wissenschaftl iche, gelehrte Unter
snchung. Die Verfasserin steUt sich dar als jungen Wanderer, der 
sich im Kellerwalde verirrt hat nnd unn einer kJosterartigen Ansiodelung 
gegenubersieht. Da erscheint cin Manu in der Tracht des 16. Jahr
hunderts , dor sich als der frilhere Pater Johannes, jetz iger Amtsvogt 
des Hospitals Haina zu erkennen gibt und ihr in lebendiger, an· 
sprechender Form seine eigenen uod des Klosters Schicksale erziihlt. 
Der Bericht Uber die Klostorgeschichte, die erste Griinduug um 1150 
und die zweite 1187, ist, wenn man yon einigen romanhaften Zutaten 
absieht, histo risch richtig, ebenso die Erzahlung von der E inz iehuog 
des Klosters durch Landgraf Philipp den GroBOlfitigen und def Vol 
wandlung in oill Hospital fUr Krilppel , Sieche uud andere cIcnde Leuto . 
Eiu Schlu6wort cudtich zeigt, welcher Segell auf dieser Grlindung 
Philipps ruhte. - Das Schriftchcll eignet sich sehr zu einer mUhelosen 
Einfilhrung in die Geschichte des Klosters Haioa nnd kaon zu dicsem 
Zwecke gem empfohlen werden. 

S1. Hanau. - Eseher, Hanna : Filhrer durch Hanau. Mit Stadtplan 
lOB S. Hanau: Fr. Konig (A. Zippeliu,) 1926. 

Filr diese Anzeige kommen lcdiglich die ersten 00 Seitcn des 
Blichleins in Frage, in donen die Verfassorin in gaoz knappen Zilge ll 
die wichtigsten Momente der Geschjchte Hallaus hervorhebt (lOOS 
Verleihung des Stadtrechts. 1597 Griindnng der von eingewanderten 
Niederlandern besiedelten Neustadt, 192-1 Einweihung des Mainhafens) 
nnd in die Botrachtung der wichtigsten Pnnkte der Stadt Ruch ge
schichtli cho Erinnerungen einflicht. Altstadter Rathaus, Marienkirche, 
Schlo6, Neustadter Rathaus, ferner Wilhelmsbad uud Philippsruh aus 
der nachsten Umgebung seien hier hervorgehoben, auBerdem das Denk· 
mal dur Brader Jakob und Wilhelm Grimm, der beriihmtcsten Ge
lehrten, die Hanau hervorgebracht hat. 

Vg\. auch Ab,ch. XIII. 
82. Hera/eld. -- Neuhaus, Wilhelm: Geschichte von Hersfeld. Von den 

Anfitngen bis zum Weltkrieg mit 113 Bildern und einem Stadtplan. 
Si8 S. Hersfeld: Ott. In7. 10 M. 

Der seit Jahrzehnten anf dem Gebiete der Hersfeld ischen Geschichts
schreibnng tatige Verfasscr bietet uns auf Grund der bereits vorhandenen 
Literatur uud eigener Forschung im Stadtarchiv eine Darstellnng der in 
mancherlei Beziehungen wichtigen nnd be l ang~~ichen Geschichte von 
Stift nnd Sladt Hersfeld. Begionend mit einem Uberblick Ober die vDr
nnd friihgeschichtlichen Vcrhaltn isse der Gegend beri chtet er uns weiter _ 
Ober Entstehung uud Anfbliihen des durch Freitags Ahnen auch ilber 
das hessische Gebiet hinaus bekannt gcwordenen Klosters Hersfeld, 
dessen Besitz weit in das Thiiringer Land hilleiu nnd bis an den FuB 

Zeitschr. Bd . 66. 82 
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des Kyffhllusers reichte. NebeD dee anDereD Geschichte des Klosters, 
se inen Kllmpfen nm scin Bestehen nod scinen Besitz schildert uns dee 
Vcrfasser das Lebeo im Kloster nod dcssen kultu relle Bedeutung auf 
den verschiedcnsten Gebieten. Reim Kloster siedelten sich Laien an, 
dereD Niederlassung zur Stadt anwuchs. die si ch vom Joche des Klosters 
frcizumachen strchtc. Wahrend das Kloster in sciner Macht sank, bltihte 
die Stadt auC. Hcformation nod Bauernkrieg schufen Unruhe nod Wirrcn , 
die verandertcn Verhtiltnisse brachten Hcrsfeld unter die Admin istration 
Hcsscns, dem sic 1648 endgiiltig zugesprochen wurde. Wir crfahren
von den l.eidcn der Stadt im SO jiihrigcn Kriege, VO Il ihTen Erlebnissen 
im 7 jahrigen Krieg, von der Not der Stadt und ihrer Errettung durch 
den badischen Oberstleutnant Lingg 1007. Die politi schen Kampfe des 
19. Jahrhunderts in Hessen machten si ch auch in Hersfeld bemerklich, bis 
durch die Einverleibung in PrenDen ganz andere Verhiiltnisse eintraten. 
Die Geschichte des Handwerks nnd der Industrie in der gewerbfleiOigen 
Stad t finden in dem Buche volle Beachtung und Wurdigu ng. Jnteressante 
Gebaude und Stra6enzuge werden geschildert, hervorragende E inwohner 
in ihre m Werdegange vorgefiihrt. Dabei weill der Verfasser seinen Stoff 
stets in richtige Beziehung zur allgemeinen h£'ssischen und deutschen 
Geschichte zu bringen. Zahlreiche Bilder schmUckcll das Buch, dem 
wir wcite Verbreitullg wlinschen. 

Kassel. A . Woringer. 
83. TV17helrnsbad. - Stempel, Konrad : Wilhelmsbad bei Hanan am 

Main . Geschichtliche Zusammenfassung seiner Entstehung, SehcnswUrdig. 
keiten nnd Bedcutung. 54 S. Hanau (L925). 

Das anspruchslose BuchJein ist lediglich eine Art hi storischer Frem· 
denfiihrer von Wilhelmsbad, der aul Gruud frliherer Literatu! (von 
Muller nnd Roeder) knapp den Werdegang dieses Ortes darstellt. Die 
lIeilquellen wurden berei ts 1709 entdeckt. Aber wabrend die Grafen 
von Hanau so gut wie nichts fUr den Ort taten , war es Gral Wilhelm , 
Erbprinz von Hessen, unscr spaterer Kurfiirst Wilbelm 1., der von 1773 
an aus eigenen Mitteln einen modem en Badeort rn it schonen Nutz· nnd 
Ziergebanden, sowie Anlagen sehuf, der geraurne Zcit hindurch einen 
gewisscn Rul genoB. Aber der Ruhm des Bades verb laBte, denn die 
Heilkraft del' Quellen 1iell nach. Immerhin ist auch heute no ch Wil· 
helmsbad sehenswert und dus typischc Bild cines Uadeortes aus dem 
Ilusgehenden 18. Jaltrhundert. Das Schriftchen beschreib t die ~ in zel ncn 
BlI ul ichkei ten und Parkllnlagen und gibt <luch einen kUl'zen Uberbliek 
liber die Geschichte des Bades. 

34·. l Vitzenhausen. - Schriider, Edward : Festrede zur 700 Jahr·Feier 
der Stadt Witzenhausen, gehaHen am 16. August 1925 und auf Wunsch 
der stadti schen Behorden in Druck gegeben. 16 S. Witzenhausen: 
Teaut"ct!cr (192G). 

Es ist sehr erfreuli ch, dall die Stadtbehorden Witzcnhausens den 
Vcrfasser, einen Sohn ihrer Stadt, zum Abdruck seiner Festrede ,·e r· 
HnlaBt haben. In kurzen Zilgen gibt Schroder ein Bild der Geschichte 
Witzenhausens und fiihrt uus dcren wichtigste Ercignisse auBerordent
l ich anschul1lieh und 1ebcndig vor Augen. Man gewahrt aul Schritt 
lInd Tritt, wie der Verfasscr in der Geschichte se ines Geburtsortes zu 
Hal1se ist, aber <lUch, wie er mit aHen Fasern seines Hcrzens an der 
fl eim3.t hangt. Immcr wieder nimmt el die Gelcgenheit wallr, seine 
Darstcllung durch Erinllcrungen aus seineI' Jugenuzeit zu verdeutl ichen, 
und gcrade dies personli che Moment macht die Lekture des Hcftchens 
besondcrs rcizvoll und genuBrcich. 
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S5. - KllOl)fcl, Heinrich: Witzenhausen. Acht Federzeichnungen. Mcl-, 
sungen: Heimatschollcn - Verlag A. Bernecker. (1925.) 2 M. 

Bringt in acht wohlgelungcnen Federzeichnungen cin StUck Lokal
geschichte von Wit.zenhausen und Umgegend im Bilde. 

SS. ~lsfeld. - "Meyer.narkhauscn, Weroer: Alsfcld. Mit 7 PHioen 
und 91 Abbildungen. 66 S. Marburg: Elw.r!. Ur27. 4 M. (Altc 
SUldte in Hess.n, Bd. 1.) 

Der Verfasser kommt zuniichst auf die Griindung uDd Entwickelung 
der scit dcr ersteD Hiilftc des 18. Jahrhunderts nachweisbareD Stadt 
Alsfeld und gibt eine kunsUistheti sche Wiirdigung des Stadtbildes im 
ganzen, der einzelnen StraBenzUge und des Marktes. Es folgt dann 
die Beschreibung der wichtigsten Stein- und Holzbauten dieses an 
kiinstleri sch bemerkenswcrten GebH uden so reichen SUidtchens. Be
sonders hcrvorzuheben sind an Steinbauten die Walpurgiskirche, in 
ihren iUtesten 'l'eilcn um 1250 crriehtet, mi t ihren An- und Einbautcn 
aber bis ins 17. Jahrhundcrt hinabgehend, dic Drciraltigkeitsk irehe, in 
ihrer heutigen Gestalt ins 14. u. 15. Jhdt. gehorig, das \Vein- nnd das 
Hochzeit.shaus, beide aus dem 16. Jhdt. , das Minlligerodehaus aus 1S87. 
An Holz- und Fachwerkbanten scien hier genannt das Rathaus (Anfang 
des 16. Jhdts.) , das BUcking- und Stumpf-HiLUS, beide am Markt, 1509 (7) 
und 1609 erbaut, das Neurath-Haus (1688). Dazu kommen nicht weniger 
aIs 141 Holzh liuser, die cbenfa ll s Beachtung verdiencn und van dem 
Verfasser slimUich aufgez1ihlt werden. - Von ganz besonderer Schon
he it sind die Abbildungen, die UIlS einc Anzahl malcrischer StraDen
zlige, arehitektoniseh und kiinstl erisch bedeutsame Bauwcrke, P lastiken 
und Schnitzereien vorHihren. 

S'i. Miindtn, - WCllzcl, C. L. : Die Grtilldung dcr Stadt Miinden, Er
weiterter Vortrag, gehalten am 81. MUrz 1925 im Gymnasiulll Zll Milnden. 
Dazu Lageplall . 45 S. Hann. MUnden: Klugkist. 1925. 

Der Verfasser, seit langen Jahren aIs Geistlicher in MOnden tatig, 
untersucht eingehend alle Fragen, die si ch an die ersten Anfange der 
Stadt Miindcn kniipfen. Om an cine natilrliche Ansiedlung zu glaubcn, 
erscheint ihm das Gcliinde ungecignet. Einmal lud der Raum zwischell 
zwei durch hliufige Ubcrschwemmungen gefahrlichen Flilssen nicht ge
rade zur Niederlassung ein, uDd zweitcns bot das hierftir zur VerfUgung 
stehendc Gebiet keine ausreichcllde Ackerflur, um cin liilldliches Dorf zu 
e rnahren. In foJgedessell nimmt er an , daB MOnden, dessen erste Allfange 
in das 12. Jahrhu lldert wc isen, einer ftirstli chen GrUndung seinen Ursprung 
vcrdanke, wie deren ja so viele in jene Zeit fa llen, ulId sieht den 
GrUnder der Stadt in Heinrich dem Ltiwen, der ei nen Hundelsplatz an 
dies er Stelle ins Leben rufen wollte. Lalldgraf T~ udwig n. \'on Thiirillgen 
und HesseD lehnt er ab , wei l dicser nicht die .Macht gehabt habe, urn 
den Platz gegenUber dcm gewaltigen Welfcu zu behauptcn. - Hans 
G ra c fe hat Wcnzels Bcweisfiihrung in Nr. 286 dcr ,., Miindenschen Nach
richten" gCf1lde in diesen entschcidendell Punkten ZlI wideriegen versueht 
nnd den thiiringer Landgrafen fUr .e GrUndung in Anspruch genom
men, IInd man wird trotz der se rfsinnigen Untersuehung Wenze ls 
ni cht sagCD kon nen, daB das Jetzt Wart iiber diese Fragc gesprochcn 
sei. Denn wClln Gcaele anfllbrt, Heinrich der LUwe halle sich mit 
seiner GrUndertatigkcit aul den Nordcn 1I1ld Osten des damul igclI 
Deutsehen Reiches beschriinkt, so kaon man an dicsclll Einwand nicht 
ohnc \Veiteres yo rUbergehen. Ob eine erneute Prlifung die Frage jc
mals kJarcn wi rd , stch t da hin. Aber ohne Zweifel hat Weuzels Untc l'
suchuug die iUtcstc Geschichte Mlindens in vielcn Punkten k largestcllt , 
und dies Verdienst crkennt selbst seill Gcgner an. 0, "-. 
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ss. Wdzlar. - Wctzlnrer Helmathene. 1.-S. Folge des Heimat
bu t hes flir Stadt nod Krcis Wetzlar. Hrsg. von Heinz Neuhaus. 
Zusammen [Helt 1- 3] 126 S. Wetzlar: Seh.rle. Je 1,20 M. 

Lchrer Neuhaus in Wetzlar hat den Plan, in 9 einzelncn Heimat· 
heften cin gro6eres "Hei matbuch fur Stadt nnd Kreis Wetzlar" befalls
zugeben, cin Werk, das die bisherige HeimaLkundc des Kreises Wetzlnr 
vou Loohnu (1901) crsetzen, dabei abeT auf eiDe wesentlich breitere 
Grundlage gesteJlt werden soli . Nnch den bis jetzt vorliegenden Heften 
ist cs ihm gegliickt, si ch einen Stab sachkundiger Mitarbeiter zu sichern. 
die cs verstehen, ihre wissenschafUi cben Kcnntnisse in leichtverstandlicher 
Form einem graDeTeD T~eserkreise zu vermitteln, also fUr die Mit-arbeit an 
einem derartigen Werke recht wohl geeignet sind. Die ei nzelnen Beitrage 
sind auch, soviei man bis jetzt sagen knoll , mi t gutell lIIustrationen, 
Kartan 11 SW. ausgestattct, sod aB man der Fortsetzung des I-Ieimatbuches 
mit beifiiHigem Interesse cntgegcnsehen knnn. - Bisher ist in den ersten 
drei HefteD erschicncn : Richter, Die geologischc Geschichte der Um
gebung von Wetzlar ; Panzer, Die Landschaft urn Wetzlar : RehDelt, 
Die PflanzeDwelt der Heirnat; Berthold, Ein D1ick in die Wctziarer 
Mundart j Neuhaus, Aus dem Sagenschatz der Heimat; Richter, Die 
illstesten menschlichen Siedlungen im FluBgebietc der Lahn, Teil I ; 
Helmke. dasselbe Teil II j SchoeDwerk, Geschichte der Reichsstadt Wetz· 
lar im Mittelalter (von den Anfiingen bis 1500); 1. Yom Werden der 
Stadt Wetzlar. 

x. Stamm- und A h nentafe in , Fami li e nz e i t 
s c hrif ten und Fam ili engesch i c h te n. 

(Bearbeitet von Cad Knetsch.) 

89. Ahncntareln tter E(I(14, U. Band, l.- S. Lieferung, Gotba, Justus 
Perthes 1926- 27. gr. 2'. 

Von dem sehnJichst erwarteten 2. Band der AhnenWeln sind bis 
jet.zt 3 Lie,ferungen erschienen. Auch sic briDgeD wieder wie der erstc 
Band (ausftihrlich gcwllrdigt in dicser Zcitschrift Band 65 S. SSO- SSS) 
cinen sehr interessanten Stoff, und wie mir scheint, sind die Tnfeln 
erheblich besser durchgearbeitet als bei den Tafeln des crsten Bandes, 
der sWrenden Liicken sind schr viel weniger geworden. Von dcn 
Probaoten der 48 Ahncntafcln zu 32 Ahncn fallen a ls a,lIgemein be~ 
knnnte Namen die der Grafen yoo Spec, Grd von Berostorff, Grar 
von Bassewit.z, von Maltzahn, VOD Oheimb, von Rantzau, von Bethmano~ 
Hollweg, GroBherzog VOlt Meeklenburg·Schwerin auf. lhrer Zusammen
setzung nach mit am interessant.esten erscheinen die liickenlosen 
Speeschen Tafcln. Hessisches findet sich viel. Die Bernstorffsclte 
Talcl (372) enthAlt die 16 Ahnen der Grlifin Elisabeth v. B. geb. Freiin 
Riedesel zu Eiscnbach (1844- 1921), aul der von hessischen Familien 
nuBer den zweimal erschcinenden Riedesel noch die Schencken zu • 
Schweinsberg vorkommcn, hier ist Nr. 51 zu crganzen als Anna. 
Dorothea Juliane Maria Schenck zu Schweinsberg, gcb. 1S. Ill. 1729, 
verm. B. VIII. 1747 (nieht 1748). Ganz hessiseh ist die Talel 389: 
Marie Anna J ordan, geb. Grimmel, geb. 1876. Diese Ta.fel entbalt 
ausnahmslos hessischc uDd nassauische BurgergeschJechter (Ahnen
verlust: S mal Gijdeckc, S mal Hegmann, in der 92. Rcihe). In der 
Tafel 7 (v. Spec) erseheinen die von Hatzfeld , Groschlag zu Dieburg, 
von Bicken, von Gaugrcben, von Franckenstein , in der Tafel 355 (von 
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Westerholt) die von Fcehenbacb, von RoJsbauseo, von Franckcnstein, 
TaJe} 854 (v. Druh]) hat in der obersten Reihe unter 51 die Land
gratin Christine Henriette von Hessen-Rotenburg (1717-1778), Ge. 
mahlin des Prinzen von Savoyeo-Carignan, Stammutter des itaHenischeu 
Konigshauses. In 854 (v. Twickel) treffen wir ferner die Spicgel vom 
Desenberg nod die v. Hatzfeld. In def von Waldthausenschen Tafel 
(15G) (stacker Ahnenverlust: unter 82 Ahnen 4 mal Waldthausen) 
stonen wir auf die Vigelius nod SchragmiiUcr, die beide Beziehungen 
zu Hessen haben. Frankfurter Namen wie Koch uod von Stockum 
kommen ncbeD hessisehen wie Scheibler in def Hockingschen Tafel 
(156) vor. Von Baum (368): Baum aus Borken, Heuser und Buderus 
zu Hanau. Sophic Louise von Duttlar (1789- 1806) erscheint in der 
von Krosigkschen Tafel (235). Eine schone Erganzung hierzu ist die 
Villckesche Ahnentafel von Friedrich von Klocke im WcsWilischen 
Adelsbla!! (2. Jg. 1925). Die GroBherzoglich Mecklenburgische Ta!el 
hat noter den 02 hochadeligen Ahnen das Hails Brabant in Vertretern 
der Homburger und DarmsUidter Linie uud die Grafen von Waldeck, 
an aoderer Stelle ooch wiederholt Angehijrige der Linie Hessen-Darm
stadt, auch Hessen-Kassel. Bei den v. Bassewitz (219) erscheinen die 
v. ·Berlepsch, bei den v. Bernstorff auch noch an anderer Stelle, wie 
" orn angegeben, die Riedesel, bei den v. Leers (329) die v. Bischoffs
hausen, v. Freudenberg (zu GieBen), v. Linsiogen, Treusch v. Buttlar, 
v. Hutten, dann v. KtHler, Zoll , v. Wilmowski, Grabe und Victor, die 
letzten fUnf samtlich zu Rinteln ; bei den v. Neumann (296) erscheinen 
die Hollweg, Bengerad, Bethmann, Schaaf, samtlich in Frankfurt, bei 
dpn v. Oheimb (374-) die v. Schlitz, Treusch v. ButUar, Zimmermann 
und v. Hart ; bei den von Pelltz (293) die 3.lten waldeckischen Familien 
Steinmetz, Waldeck (bUrgerJiche Nebenlinie des Orafenhauses), Cuntze, 
Scriba, Busold, Muller, Schwenke, Varnhagen. Bei den v. MUller (378) 
treffen wir auf die Schlaun v. Linden, v. Hatzfeld, v. Fabrice, auf der 
v. VoBschen Tafel anf die v. Gundlach. Anf lIer v. Wachtmeisterschen 
1'afel kommen die Trensch y. Buttlar vor, auf der Ziemssenschen Tafel 
(375) die oben sehon genannten v. Wilmowski , Grabe, Victor zu Rinteln, 
bei den v. Bethmann-Hollweg (43) die Hollweg, Alleintz, Bengerad, 
Metzh'r, DethmnnD, Thiclen, Schaaf zu Frankfurt, die Kamei tsky von 
Elstibors (Dl~rm stadt) und v. d. Malsburg zu Obermeiser (nicht Ober
wiescher) : die heiden letztcn kommen auch auf der Arnimschen Tafel 
(349) vor. SchlicBlich weist die v. Buchsche 'ralel (384) bei den 
32 Abnen zwcimal die GraIen zu Solms-Sonnenwalde und zwcimal den 
Namen Bethmann nuf. 

Genealogisch sehr merkwUrdig ist noch die Tafel von Maltzahn (9), 
die unter den 32 Ahnen neben Deutschen ltaliener, FraDzosen, Eng
Hinder, Ungarn zeigt, auch die Tafel v. Viereck (072) wegen des 
starken Ahnenverlusts (6 Finken v. Finkenstein uud 4 Vicreck in der 
obersten Reihe) . 

40. Deutsches Gcschlechtcrhuch, herausgegebcn von Dr. jur. Bemhard 
Koerner, 47. Band (Hessisches Geschleehterbuch Bd. 2), Gijrlit.z 19'26, 
48. Band (Deutsch - Schweizeri sches Geschlcchterbuch Bd. 2) 19'26, 49. 
Band (Nassauisches Geschlechterbuch Bd. 1) Hl26, 50. Band 1926, 61. 
Band (Hamburger Geschlechterbuch Bd. 7) 19'27. 

Der Ban d 47 enthliJt die Familien Alefeld (aus Valbert bei Lilden
scheid), eine seit der l\litte des 17. Jahrhunderts in Marbllrg, dann be
sonders im Darmstadtischen ansassige Papiermacher- und spl1ter Ge
Jehrtenfamilic, die Bernbeck, ciue Theologellfamilie aus Hattingen am 

• 
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Niederrhein , seit Ende des 17. Jahrhunderts in Hessen-Darmstadt (GieBen 
und Homberg an def Ohm), die Fertsch aus Zerbst, seit 1734 in Fried
berg in def Wetterau , die Flor (Florus, Blum) aus Schlitz, HeB aus 
But.zbach, Hell nus Hopfgartcn bei Alsfeld, HeB aus Niederflorstadt 
(mit anfechtbarem, weil irrefilhrenden Helmkleinot in dem 1863 ange-
1I0ltlffiCDCn Wal)pen), Junghans aus Vockerode a m MeiBner. v. Keitz 
aus ~Hi s bei Fulda, Kcitzer aus Frischborn in Oberhessen. v. Keutz nus 
Maac in Obe rh essen, Klippcrt aus Oberaula, Knodt aus dee Wetterau 
nod dee Grafschaft Nidda, Lothei6en aus Treysa, Paul us (ursprtinglich 
Buhle) , die bekannte hessische Theologen- nod Philologenramilie aus 
Wahnhausen an der F ulda im AmtMiinden (nieht in Oberhessen I), Rein
hart aus Sossenheim in Rheinhessen, Schuchardt a,us Eschwege, Wahl 
aus Kirtorf in Oberhcsscn, mi t einem Anhang von Ahncntafcln Ave
mann, v. Dorthesen uud Weitzei. Von kurhessischen Famil ien sind 
darunter nur die Ahlefeld, Junghans, v. Keitz nSw., Klippert, Paulns 
nod Sehuehardt. Einc farbige Darstellung des WUpflCllS ti cs Chunradus 
Schuchardus aus Eschwege, l\larburg 1576 4. Ca l. Nov., die si ch im 
Stammbuch des Johannes Mu:!irus in der Gottin~cr Uni"ersitatsbiblio
thek (Mscr. Hist. Litt. 47 c) befindet, ist dem Bearbci ter der Stammfolge 
leider nicht bekannt gcworden, sonst h[tte er keinen neucn Helm
schmuck fUr das Schuchardsche Wappell zu erfinden branchen. Die 
Wappcnzeichnung "on 1576 zeigt ill) weiBen Felde einen naturfarbeucn 
(schwarzen, nicht roten 1) Halbschnh, darunter einen roten sechsstrah
ligen Stern , auf dem Helm einen waehsenden Mann mit ausgebreiteten 
ArmeD, wohl einen Schuster (Sehuehardt), mit rotem Vollbart lInd mit 
rotem rundem Federbuseh gesclunUektem sehwarzen Barett und graucrn 
Gewaud, Hclmdecken rot nnd wciB. Die schwarzc ·Farbe ist in der 
Zeichnnng mit Bleistift al s dunkel bchaudelt. 

Der Genealogic Paul us ist ein "on Otto Hupp schr fein gezeich
netes Wappen beigegeben. Auch sonst ist der Band reich mit Portrilts 
uud Wappen gesehmtickt. 

In Ban d 48 crscheint bei den Spinner eiDe Johanna Franziska. 
Hildebrandt aus Kassel, di e sich 1786 in Nyon im Canton Waadt mit 
Hans Cnspar 1tfaurer verheiratete, fcrner ein Dietrieh Muth aUs Windecken 
(um 180)) nod cin Jacob Alfred Spinner, der "orObcrgehend 1903- 1905-
zu Obcrrieden ansli.ssig war. Sehr "iel mehr Hessischcs bietet der 
Ban d 49 (2. Nassauischcr Band). Die Familic Goedeeke im Katzen
elnbogisehell und Nassanisehen stammt ans GottsbUren, der Stamm
"ater Johann G. (geb. ca. 1610, t "or 1674) war dort Hess iseher uDd 
Knrmainzischer (natiirli ch nicht "kurfilrstlich Rheinpfiilzischcr" !) Richter. 
Zweige der Familie Hain ans Wissenbach bezw. Frohnhausen im Dill
krcis kamen im 19. Jahrhnndert ins Kurhcss ische (Kassel , Gelnhausen, 
GroBenHider. Altengronau). Hei den Pfciffer aus GroBnmstadt stoScn 
wir auf Fichel in Marbnrg, .May in Darmstadt, Bott zu Hii nfeld ; bci 
den Sehellenbergs trcffen wir im 18. Jahrhnndert di c Familic Josbaeher 
aus Kirehhuin in Us illgen, di e Clemm, Ibell , Schreiber. Karl Schellen
berg (1846- 1920) war Dekan in Batt cnberg: aJJgcmcio bekannt ist dns 
ehemalige SchelleDbergische Institnt, das Dr. Hermann Seh. (l856-1925) 
1888 in Marburg gegrUodet nnd bis 1910 geleitct hat. Die SpieB aus 
Gosenbneh bei Siegen habeD viele hessische Bczichungen, wir finden 
da. di e Denhard in Steinan bei SchlUehtcrn, Schlemmer in Sehlii ehtern , 
\Vagner in Kussel, Emmerieh in Birstein und Offenbach, Seriba in GroB
gerau, Beck in Kasse!. Glieder der Familie SpieS find en sich in Langen

I diebach, Birstein , Dreicichenhain, Kirchbracht bei GelnhauseD, Marburg. 
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In def angehangten Ahnentafel Deckel kommcn die Kling in GroBen
buscck nud GroBgerau, die llambach, Engeroff, GrUnling, Gerwig, Schof, ' 
HelImann, Brussel in Gro6gerau vaT, die Schmidt in Butzbach, Zimmer 
in Schlitz , Decher in Lauterbach, die Dietwein in Friedberg, die Ohlen
sclllager, RenO, Schwartz, Greff in Frankfurt a. :M., Rein in Treis an 
dee Lllmda ; in dee Ladcschen Ahncntafel viclc Darmstildtische Familien 
\Vie Cr6Bmann, Herber, Rasch, Bauer, Wolff, Brenner, Eck, Reuling, 
Schindler, Schmauber, Lober, die Lotbeisen aus Treysa nud Wolfart 
in Kassel. 

In Ban d 50 begegncn uns gelegentJich die KlingelhOfer und Anthes, 
die Chelius nod Usence, cin nUrgermeiste r Johann Schmidt in Schwarzen
born urn 1560, dee humanistische Apothckce Johaunes RaUa aus 
Feankenberg (t 1560 in Leipz ig). die Heyde in Hanau. Bei den Rittees
hausen aus Barmen fehlt die Kasselschc Linic (Fried rich R. aus Schwelm 
Kasseler Burger seit 1657), zu den Rudolphi aus der Gegend von HaIber
stadt gehBrt wohI der aIs Sohn eines Hermann Rudolphi um 1648 in 
Halberstadt geborenc Johann Hermann HudoJphi , der 1675 Marburgee 
Bur~er wurde und um 1715 als Deutschordensschultheis zu Gollfelden 
und Hospitalmeister zu St. Elisabeth in Marburg gestorben ist. - Die 
Naehbildung eines guten Portrats des Dr. jur. Friedrieh Kramer, dee 
1808 aIs Privatsekretar des Ministers von BUlow in Kassel lebte, von 
Johann Heinrich Tischbein dem Jungeren findet si ch vor S. 195. - In 
II and 51 endlich treffcll wir auf die Frankfurter Familien MUnch, 
Ruland , Streng, Auel , Goethe, Hoppe, Wachter usw., dann Luckhardt, 
Eulcr, lse, Beinhauer, v. Schonfeldt, Braun v. Montenegro aus KasseJ, 
die Waitz, Riedesel ZII Eiseobach, Schlosser zu Darmstadt uod GieOeo, 
Borberg aus Nidda, die Seip zu Pyrmont usw. Die Graffscheo Ahnen 
(s. ( 86) sind dahio zll erganzen, daB der Ma.rburger Apothcker Matthaeus 
Schrodt aus Kassel. woltl cin Sohn des Hans Schrott, Burgers zu Kassel 
seit 1529, 1571 (I) in Ma,rburg immatrikuliert wurde uod am 30. IV. 1625 
im Alter von 90 Jahren in Marburg gestoeben ist. 

41. Deubche Stnmmtatcln in Listentorm. Hcransgegebcn durch die 
Zentralstelle filr Deutsche Personen- nod Familiengesehichte E. V. 
Band 1, Heft 1, bearbeitct von Pete r v 0 n G c b h a r d t, Leipzig 1926. 4°. 

Dieses L Reft enth iil t di e Stammlisten von 17 Geschlechtern aus 
alIen Tcilen Deutschlands. Rei den Beseh (Pom lUern , dann Ostpreullen) 
stollen wir in jLingster Zcit anf die Familia Raabe in WolfsaDger bezw. 
Stiehl in Kassel, die Leipold in Schliichtcrn nnd v. Rommel in Kassel 
(Soho des Archivdirektors Christoph Dictri ch v. Rommel). Bei den 
Eben findet sieh eine Verschwagcmng mit der bekanntcn Marbllrger 
Familie Lederer (Moritz Lederer 1). AnI Spalte 55 muB es hciBen 
Viermiinden an der Edder (nieht Eger). Agnes Preyer geb. llusch 
(Sp. 56) gehort zu der Marburger Professorenfamilie Busch, die in den 
JubiUlumsjahren 1827 und 1927 der Universita-t den Rektor gestellt hat. 
Bei den Sell nick aus dem Samland erscheint die Kasseler Familie 
Duphorn. Aus dem Nassauischcn stammen die Fussingcr in Weilburg 
nod HelIer aus Nordenstadt bei Wiesbaden, bei deneD si ch auch Ver
schwageruDgeo mit Familien aus Rheinhessen uod dem Odenwald (Comba, 
Beck, Seeger) nod aus Offenbach (GBJzcnleuchte l') finden. Bei weitem 
die interessantestc nnd wertvollste Stammlistc ist die der Grafen und 
FUrsten von Isenburg (Ysenburg), bearbeitet von Wilhelm Karl Prinz 
\'on Isenburg ; es ist nUI leider keine vollsUindige Genealogic des be
rUhmten Rauses, sondern die Darstellung umfallt als Ausschnitt nur die 
schr urnfangreiche nod merkwurdige Nachkommenschaft Wolfgang 
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Ernsts J. Grafcll zu Isenburg-Birstein (1660- 1633) bis zur jetzt lebenden 
Generation. Ihre Beziehungcn zu den graflichen und fiirstlichen HlLu
sern Solms, Nassau, Sayn-Wittgenstcin, Hanau, Erbach, Waldeek sind 
zahlreich, mit dcm Hanse Brabant kommen fiinfmal Verschwiigerungen 
VOT. - Von anderen nicht ht!ssischcn Genealogien des Heftes erwa,hne 
ich ooch die aus Ostpreullen stammende baltische Familie von Geb
hardt, zu def der MaJer Eduard v. G. in DUsseldorf (18S8- 1925) und 
def Herausgeber des Heftes gehort, und das alte Nordhauser Rats
ge,chlecht Eylhardt. 

Band 2, Stammtafeln Deutsch-baltl scher 6 eschlechter, bear
beitet von Erich Se u b e rl i c h, H. Reihc [die 1. Rcihe ist 1924 er
schienen, vgl. die Besprechung in dieser Zeitsehrift Bd. 55, 1926 S. 886]. 

Es muD Doch einmal betont werdeD, wie wertvolJ diese baltischeD 
StammtafelD sind, die immer wieder die enge Verbnndcnheit der eiD
zelnen Geschlechter mi t den en der alten deutschen Heimat nnd dann 
wieder die verwandtschaftliche Geschlosscnheit der baltischcn Familicn 
zeigen. "Uns BaIten ist Familienforschung jener Born, aus dern der 
Lebenssteahl quillt, der uns aUe untereinander verbindet: - die Licbe 
zu unscrer deutsch baltischen SchoJl e, di e unsere Vater schnfen, der 
sie in oft hartem Kample Knltur brachten, stets dem Grundsatze tren: 
- wir sind Deutsche nnd wollen es bleiben, wir konnen nns vielem 
nnpassen, aber wir lassen uns nicht vernichten". Von Hessischem aus 
dieser zweiten Reihe sei erwahnt: bei den Katterfeld: Hermann Sicbert 
aus Obergrenzebach, Professor am Realgymnasium in Kassel (1838- 1914), 
Wickert aus Kas sel , Fliedner j bei den Kieseritzky : Prevot aus Rassel, 
bei den Kroger: Frombling und Schuchard. Bei den Kymmel werden 
auch Nachrichten liber die hessischen Familicn des Namens Klimmel 
1m 16. /17. Jahrhundert in Neukirchen, Liebenau, Kassel etc. gegeben, 
aus dem gleichen Wappen (Kummelstaude) darf iedoch nicht ohne 
weiteres auf Stammesgleichheit der aus dem BUckcburgischen ins 
Baltenland gekommenen K. mit den hessischen geschlosscn werden. -
Die Ahnenwlel deT Giscla vou Marnitz (geb. 1924) hat in der 82 er 
Reihe eine Anzahl Wctzlarisciler, Nassa ui scher nnd Frankfurter Namen 
(v. Sachs. Helfrieh, Werle, Piilzer, Huth , Handel uod Gcnth aus Ehrsten, 
spater im Nassauischcn). Bei den Mentzcndorff kommen die Kalk brenner 
in Kirehheim vor, St-ammvater der Neander ist Va lenti n Naumann in 
Usingen (geb. urn 1520) , dessen Enkcl Valcntin si ch Ncander nannte 
und al s Pastor zu Windau in Kurland gestorben ist. Auf Sp. 847 ist 
Weuck in Wenck (in Usillgen) zu verbessern . Bei den Schilling kommt 
der Name Dute aus Rotenburg an der Fulda vor, die kurische Familie 
Tottien stammt aus Zierenberg. Bei den Wachtsmuth find et sich auC 
Sp. 472 eine kurze Biographic des DaemsUidter und Marburgcr Kunst
hi storikers und Dozentcn Friedrich Wachtsmuth (- dabei mag darauf 
hingewicsen werden, daB die hi sto rische Einleitung zu dieser Tafcl sehr 
.gut ist). 13<>i den Wildc fi ndet si ch cine Verschwagerung roit der 
Familic Schulte, aus der Darbam Schulte, die Feau des Dichters Buck
hard Waldis zu Allendorf an der Werra stammte. 

4.2. Familiengeschichtliche Dliitter. Hcrausgcgeben von der Zeoteal
stelle fiir Deut schc Personen- uDd Familiengeschichte E. V. in Leipzig. 
24. Jg. 1926 Helt 4- 12, 25. (Jubil iium,-) Jg. 1927 Hclt 1- 5. 4'. 

84. Jg. SI>. 153 Familientng der FamiJje Fix aus Obcrmockstadt 
in Oberhessen. Sp. 156 Besprechung von Band 4 Teil 2 der Frank
Iurter Handelsgeschichte von Alexander Dietz (von A. v. d. Veld en) . 
Sp. I G5- 1G8 GroBe·Dresselhaus "Der Obertritt der Johanna Kinkel 
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[geb. MockeI], Gottfried Kinkcls Gatnn, zur evangelischen Kirche". 
Sp. 177- 182 v. Gebhardt "Ein Verzeichnis der in PreuDen von 1740- 1746' 
31lgesetzten fremden Gewerbetreibenden." {Dabei: 1740 der Strumpf. 
weber Stiche in Kunigsherg aus "Maschenhee" (!) bei Hanau, 1741 HUhner· 
master Bittmann aus Kassel als HofmenagerieverwaIter in Berlin , 1742 
Wasserbreoner Castao iUllS Kassel in Berlin, 1748 Tapezierer PiIJa 
aus Kassel in Berlin, 1744 di e Zeug., Seherell· und Bohrersehmiedc 
Erb und George Hilpert, Thorwart und Wilhelm Hilpert aus Schmal· 
kalden in Neustadt·Elberswalde}. Sp. 235- 240 Federle "Aus den BUrger. 
bilehern der Stadt Bruchsal 168!)-1750" (darin Susanne Keppler aus 
Kanigstein im Mainzischen 1706, Magdalene SchIllidlin aus ltaith im 
Fuldaischen 170G). 

26. J g. Sp. 25 Besprechuog von Fr. Herrma nns lnventaren der 
niehtstaatJi ehen Archive im Volksstaat Hessen Band 2 {von O. Prae· 
torins}. Sp. 88 - 38 nnd 73- 76 Kraull " Beitruge Zllr Geschiehte des 
amerikanischen Generals Fricdrich WiIhelm von Steuben und seiner 
}'umilie" (Der Vater Wilhelm Augustin Steubc geb. 19. 1 V. , get. 21. IV. 1699 
zu Vaeha rus Soho des Diakonus Augustin Steube nod der Charlotte 
Dorothea geb. Grafin von Efferen, t aIs IngenieuImujor 2G. IV. 1788 in 
JGistrin . Augustin war urn 1660 in Heldra geboren. Zu den fOnf von 
1\raull nIs bekaont aufgezahlten Kindem Augllstins, von denen Ubrigcns 
WilheJmine Cha rlotte ni eht am 7., sondern a m 2 1. VII. 1697 in Vaeha 
geborcn ist, ist noch als sechslcs hinzuzuftigen Ameli;)', geb. in Kassel . 
am 30. V: get. S. VI. l ti98. Friedrich Wilhelms GroBmutter Charlotte 
Dorothea war eine Tochter des (Grafen) Gerha rd von Efferen nod dee 
L ouise, ciD er Toehter des Grafen Christian Y. Wnldeck und Pyrmont). 
Sp. 63/54 Grolle·Dresselhaus "Aus der FrUhzeit J nng·Stillings". Sp. 75- 80 
und 183- 106 von den V clden "Sclriilervcrzeichllis des Gymnasiums 
zu Hanan van 1648 - 1700" (dankcnswcrtc miihsnme Arbeit , sehr will· 
"kommenc Erganzung des im 23. Jg. Sp. 854-862 von v. d . V. veroffent-, 
li ehten "Na mcnsverzeiehnis zum Album eivinm a cademieorum der Hohen 
Landessehnlc in HaUlm 1665- 1812"'. Hoffentlieh foJgt bald die Fort
s'ctzung yon 1700 ab). Sp. 85-86 Personalien: 50 j1lhr. DoetorjnbiHi.uru 
van Adolf yon den Velden in Weimar. Sp. 86 llesprechung Weekens 
von R. Schlifers "Bcitr1igcn zur Geschiehte der Familie Hoffmalln"' (aus 
Meiningen, se it Beginn des 18. Jahrhundcrt s in Hessen.Darmstadt). 
Sp. 89 Besprechung Week ens von Bonnet "Die Toten der Marburger 
Durschenschaft Arminia" Teil 1. 

48. MIUeiluugen der Zelltralstelle f'ur ])eutsche Personeu- und 
Fumiltengeschichte E. Y. 29. Heft: Familiengcschichtliche 
Bib 1 i 0 g rap hie Jg. 19'21, 31. Hell ebenso Jg. 1922, 33. Belt ebenso 
Jahrgiinge 1923- 24, 3G. Hell cbenso Jg. 1925, Leipzig 19'2'2- 19'27, 
all e 4 Hefte bearbeitet von Dr. phi!. Fricdrich W ee ken. - 82. Beft: 
S t a nde s vorreeh te nnd Adelsname im geltenden Reeht, 
Yon Dr.jur.ErnstMilller , Leipzig 1926. - 34. Heft : Verzeichnis 
·Yon Le b e n s I a u fen vorwicgend des Handwcrker. nod Kanfmanns· 
standes aus der Zeit von 1579- 1724, e n t nomm e n den in der 
Sta d tb i bI i 0 th e k K ani g s b e rg i. Pr. befi n d I i c h en 507 haud· 
sehriftliehenLeiehenprcdigten, von KurtTie s l cr , Leipzig 1927. 

Diese Tieslersche Sammlung ist sehr dankenswert, weil sie s ieh 
grolltenteils in einer gallz anderen Lebensschicht lJ ewegt als die g rolle 
Mcnge der gedruekten Leichenpredigtell , die im wesentlichen die Kaste 
der Akademiker nnd des AdeIs umfaBt. Au s unserem Gebiet erscheint 
der Notar nnd Richter Johaun Ludwig Dicke ill Kijnigsberg (t 1719), 
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del' 1650 in Corbach aIs SohD des BUrgermeisters Ludwig Dicke und 
Enkel des Ratsverwandten Albrecht D. und del' Catharina .Mohr ge
boren ist (di ese doch wohl vcrwandt mit Jost Moers aus Corbach, dem 
tiichtigen Landmesser Landgraf Wilhelms IV. in Kassel). Del' Konigs
berger Schncidermeister Martin Druckefehring (t 1709) ist 1646 in 
Mengeringhausen , sein Handwerksgenosse Johnnn Jacab (t 1713) 1659 
in Schlitz geborcn. Sonst kommen von hessischen Namen oach var: 
Griesinger, Kenckel, Graf 8olms, Surbeck, Ungefug. - Zu begru6en ist 
von diescll letzten Heftell del' ~Iitteilungen aher namentlich die 
FRIll i 1 i enge s c h i c htl i c h e Bib I i ograp hie , die Wc eken mit 
Aufopferung fUr die Jtlhre 19-2 1- 25 in 4 Hcften systemati sch zu· 
sammengestcllt hat. Damit liefert er ein iiuficrst wertvolIes HUlfsmittel 
fUr jede genealogisehe Arbeit. Den eben erschicllenen Jahrgang ID'25 
widmet er der UniversiUit, die Ruch ihm die alma mater gewesen ist, 
zu ihrem 400. Gebl1rtstag: no ch im Laufe des Jahres 1927 hofft er, als 
nilchsten Abschni tt diese Zl1sammenstelll1ng des "familiengeschichtlichen 
Schrifttums" der Jahre 1914 bis einschl ieBlich 1!)21 herauszubringen, 

44. Flugschriftell (Ier Zelltralstelle fUr Dentsehe Personen- und 
F:unlliengeschlchte. Heft 4: Nachweisung und lnhalt der Werke des 
Regenshurger Genealogen J 0 h ann Se if e r t von Peter v 0 n G e b . 
hardt , Lei pzig 1926. lIeft 5: Der Leipziger Gcschichtsschreiber nnd 
Familienforseher J 0 h ann J a k 0 b V 0 g: e I und seine handschriftlichen 
Sammlungen zur Leipziger Fami jiengeschichte, von Dr. Elfriede L e ski e n , 
J~eipz ig 1927. 

v. Gcbhardt maeht das genea logische Werk des beriihmten GeneaJogen 
Seife rt (L655- 1733), liber den in den Familiengeschichtlichen BHittern 
von 1921 Rudolf Freytag bereits gehandelt hatte, allgrmein bekannt und 
steUt die Bibliotheken fest , in dcnen sich seine zahlreichen Arbeiten 
erhalten haben. In den beigegebellen Namenverzeichnissen stollen wir 
auf hessische Namen wie Y. Amelunxen, v. Baumbach, v. Bcrlepsch , 
v. Biedenfeld , v. Bommelberg, v. Bodenhausen, Y. Boineburg, v. Bl1ttlar, 
v. Canstein, Diede, v. Dornberg, Grimmell, y, Gilnterode, v. Hanau, 
v. Hanstei n, v. Harstall , v. Hatzfeld , v. Haxthausen , v. Hu tten, Lieb
knech t, v. J~ in si ngcn , v. Lowcnstein , v. d . l\(alsburg, v. Mlinchhausen. 
v. Noding. v. Pappenhei m, Riedesel , v. Schlitz gen. v. Gortz, v. Solms, v. d. 
'fann, v. Uffeln, v. WuJdeck , v. Ysenburg, v. Zanthier. ~ Bei den Vogel
schen Sammlungcn komm t natiirli ch der Leipzige r am meisten auf seine 
I{osten, a ber wie in alien genealogischen Sammlungen gehen auch von 
hier Fiiden in ull e anderen dcutschen Landsehaften , so auch nach Hessen. 
Von hessischen Namen mogen etwa. gcnannt wcrden: Brunner, Darm· 
stadt, Deckenhach , Ebel , Eberhardt, Eckmann, Engelhardt, Fleck, Hes· 
perg, Heydewolff, Merckel etc. 

45. Familiellgeschichtlic hes Such- und Anzelgenb1ntt. Jg.2. Leipzig 1926. 
Al1ch del' 2. Jahrgang zeigt die Unentbehrli chkcit dieses BJattes 

filr den Familienforsehcr, das die meisten der familienkundigen Vereine 
in gemeinsamer Arbeit eint. Von den vielen hessischen in dem Band 
vorkommendcn Namell , die durch ei l1 genanes Register sofort zu er
fassen sind , Define ieh nul': Arcularius, v. Baumbaeh, eoch, Ebel, FJoret, ' 
Gerling, v. Geyso, Gleim, Hcracus, HiJdewig, v. Isenburg, Katzmann, 
Kleinschmidt, Knipping, v. Linsingen, v. Lowenstein, Malcomes, ],fooyer, 
Platner, Ruprecht, Schcibler, Schuehard, Seifert (v. Edelsheim), Spillner, 
Suabedissen, Thilenius , Wiedekind , Winkelblech. 

, 46. Der Deutsche lIerold. Jg. 57. 1~2G Nr. 7-12, Jg. 58. 19-27 
Nr. 1-6. 4 o. 
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57 Nc. 7-9 von 
vom Jahre 1621 

• elOc 

"Die Thideri cns von 
w. Mijlle~ 
anf Grab

Beispicien : 
"w ut <luch 

etwa dee 
nod Hanau 

zu Eulen
Lorm o-

47. liortelJnhrschrift flir Wu)))en-, Siege.- ulld Familienkuude. Hee~ 
ausgegebell vom Verein Herold in Berlin . Jg. 51, 1!.f-25, Jg. 52. 19'26. 

51. Jg. Machholz "Das Sterbe- uud lleerdigungsregister der Kloster~ 
kirche linser Lichen Frnuen tU Magdeburg 1779- 1825" (darill Coudere 
aus Trcysa bezw. Marburg), De Lorme "Urkundliche llcitrage zor Ge
schichte des Eimbecker Ratsgeschlechts Koven" (dario erwlihnt Johann 
Erich Kovcn, Hessisehcr Lcu tnant 1789- 90, Lchnbrief der Landgrafin 
Amelia Elisabeth fur Berndt Koven mit ehemals Plessischen LeheD 1644). 
In der 64 stell igen Ahncntafcl der Kinder des M. Fr. von Wedemeyer
und dee Aliee gcb. v. Wedcl , ersehcinco dcr hessisehe KapiHin Jonchim 
Christoph \'on K61ler (1091- 1782) nnd se inc Fran Cordnla. Christine 
gcb. Zoll (1689-1758), auch der Name von Hutten. Der 62. Jg. ent
halt di e schr vcrdienstliehe "Systematisehe Inhaltsubersicht" der Jahr
gauge 1-51 der VicrteJjahrsehrift von Peter von Gebhardt, die erst den 
reichen Inhal t dieser Zeitsehrift erschJip.Dt. Darin werden eine groDe 
!\leDge Arbeiten von hessiseben Verfasse rn odcr Uber hessischc Gegen
stando angefuhrt, z. n. von v. Arnswaldt, Beringuier, Christ, v. Damm. • 
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Diemar, l'Estocq, Frickewirth-Axt, Grube, HeB von Wichdorf, Knetsch, 
De Lorme, Graf v. Oeynhausen, Rabe von Pappenheim, v. Reit.zenstein , 
Roth , Schll1er, Schmidt, Stenze) , Weinitz, Wertner. 

48. lIitteilungen des Roland, Jg. 11, Ne. 4- 12, 19'26. 
Butte "Neue Familiengeschichtliche Zei tschriften aDs Hessen", 

49. Kultur nDd J~cben. Jahrgang S, Heft 8- ·12. NUrnberg 1926. 
In Heft 4: Knetsch "Von Judentaufen" (merkwurdiger Bericht tiber 

cinige Judentaufen in Rosenthal1735), Ergiinzungen von v. Ehrcnkrook 
zur Genealogic des hessischen Zweigs def v. Wenckstern. In Heft 7 
Altrichter ", hUC dcutschen Wanderbewegung am Anfang des 17. Jahr
hunderts" (darin Hans Luhrott aus Spangenherg, Schuster, 1608 
Burger zu Iglau in Mahren, ebenso 1617 Hans Ziegler aus Kassel, 
Hutschmiicker). 

1nderBeiIage "Ahn e nreih e n au s a li e n deu tse h en Gau e n", 
Heft 4- 7, bei der von 'l'rotha·sehen AhnentafeI die hessisehcn Namen 
". Esehwege, v. Canstein, v. l\!Und lhausen, v. Buehenau , v. Miltit.z, 
Kameitsky von Elstiborz; in der Fortsctzung der Ahnentafel v. Schlitz 
gen. v. Gortz uod v. Wrisberg : Sehreiber ond v. Grafsehaft im Wal
deekisehen, v. Trott, Heistermann j ill der v. Groddeckschen Tafel: 
Hannecken, Hoffmann, Mentzer, RosIer, Reinigk, Schnettl er, Antony, 
Weisenbach, Strupp v. Gelnhausen, Voltzius, Graff, Krentz , Pistorius, 
Zahn , Plack, Schrott: in der Schrodcrschen Tafcl: Pferseh in Cassel. 

10 der 2. Beilage "L ex ikon D e u ts ch er Familien" Jahr
gang B, Heft l - B, 1926: Die Familie Krey (Grae) zu Neukirehen, nnd 
die Lotze aus Zierenberg, soost no eh gclegentlich hessische Namen 
\Vi e Meffert, Stcimer, v. Gilsa. 

Weitere BeiIage : "Ve rzeichni s deu tse h e r Famil i enver
band e ond Famili e nfor se h e r : ~lit einem Anhang : Satzungs
muster eines Familienverbandes" . Herausgegeben von Willy Ho r n
s c hu e h , Schorndorf (WUrttemberg) 1927. Darin erseheincn unter 
v ielen anderen die Familienverbande Baeke, v. Bardeleben, v. Berl cpsch, 
Bcrnbcck, Bicker, v. Boineburg, Bonnet, Breithaupt, v. But ti ar, Clemm, 
Clotz, v. Dalwigk, Dieffenbach, v. Ditfurth, v. Donop, Ebel, Elwert, 
F Urer, v. Hanstein , HauJ3knecht, Hornschuch, lIgen, Knodt-WoU, Krug 
v. Nidda, Lautcmann, \'. Linsingen, Lotze, Lucins, Martin, Merck , 
v. Munehhausen, Neuschaffer , v. Oeynhausen, Paulmaon, Rabe v. Pappen
heim, Ri edescl, Rintelcn, Ritter, Romheld, v. Rohdcn, Schllfer, Seheffer, 
Schimmelpfeng, Schoner, Schwartzkopff, Sehwindt, Scriba, Spiea , Strack, 
Stuck, Wemher, Wolf, ZUl eh. 

fiO. JUdische Familienforschung Jg. 2, 1926. 
Klibansky, "Frankfurter Judcnstattigkeitsliste vom Jahre 1802". 

Knetseh "Goldschmid t-Friedstatt" (Mosehe Goldsehmidt aus F rankfurt, 
1646 in Kassel zum Christentum Ubergetreten, seitdem F riedstatt, sein 
Leben und se ine Nachkommen bis etwa 1780.) 

.01. Wuppenbuch tI er Stadt Basel, Teil 2, FoIge 4. Unter den Aus
spizien der hi sto ri sehen nod antiquari sehen Gesellschaft in Basel her
ausgegeben von W. R. Stllhelin , Zeichoungen von Lothar AJbert. Basc119'27. 

Wei tere 50 feingezeichnete Wappeo uod die dazugehorigen Genea
logien bri ngen dus stattli ehe Werk dem AbsehluB naher. Hessisehes 
find et sich u. a . bei den von Bodenstein: Adam v. B. , der iibelberiich
tigte Sohn des Reformators Aodreas Bodenstein gen. Carl stadt, hatte in 

, . 2. Ehe Maria Jakobi.ia Schenck zu Schweinsberg aus dcm bekal1nten 
oberhessischen Gesehlecht zur F mu. Prof. J ohann Jakob Harder 
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t1656- 17lt) war landgrll fli ch Hessischer Leibarzt. Ein Harscher be~ 
griindet im 18. Jahrhundert aine Frankfurter Linie seines Geschlechts, 
sein Bruder war mit einer Passavant aus Frankfurt vcrheiratet. Mathis 
Limperger aus Basel wnrde 1535 evangelischBf Pfarrcr Zll St. Peter 
in Franldurt. 

62. Das iilteste Berliner DUrge rboch 1t53-1700, herausgegcben von 
Peter v. Ge bh a rdt. Berlin 19'27. (Quellen nod Forschungen zur Ge
schichte Heelins Band 1 = Veroffentlichungcn def Historischen Kommission 
fUr die Provinz Brandcnburg nod die Reichshauptstad t Berl in 1). 

Sehr erfreuliche n Oll e Ve r6(fentJichung, def hoffentlich die weiteren 
Bande oach 1700 bald folgen werden. Hess ischcs darin: 1469 Tyle 
Lotreden, Sartor aus Grebenstein , 1579 Baltzer Neumeister aus Schmal
kalden, Schuster, l o9 L Curt Scheffer, GU rtler aus Eschwege, 1597 Hans 
Manndt, Kramer aDs Fuldu., 1597 Peter Wullcnheupt, Stcinieger, ein 
Hesse, 1626 Jacob Pintz, Schneidergeselle aus GieBen, 1635 Vincenz 
Neumeiste r aus Schmalkalden, Schuster, 1652 Hans Pauell , Hutmacher 
aus Kirchheim, 1660 Rans Schreiner, SchonfiLrbe r aus Homberg an der 
Efze (nicht Bad Homburg n, 1669 Hans Friedrich Soff, Glase r aus 
Darmstad t, 1673 Melcher Widekindt aus KasseJ, Schneider, 1674 Johann 
Mertin, Schnurmacher aus Grebenstein, 1677 Heinrich Romer, Zimmer
mann aus Hanau (?), 1679 Abraham Dinstbrock, Handelsmann aus 
Hanau, 1682 Johann Wiegand aus Kassel, Schneider, L688 Johann 
Heinrich Geisener, Schneider aus Rotenburg, 1689 Jakob Philipp Grim, 
Schneider tlnd Peter MOller, SchJleider, beide aus Hanau (?) , 1692 
Johano Christoph Schwartze, Schneider aus Lichtenau, 160'2 Georg 
HOffener, Ackermann aus Hana ll , 1693 Zacharias Wiedekindt aus Kassel, 
Schuster, 1(;93 Heinrich Wul ff, Hiicker (Hoker) aus Homburg, 1694 
Gabriel :MUlIer, Raschmacher aus Eschwege, L695 Johann Daniel Junge 
aus Dillenburg, 1698 Samuel Bergmann, Schneider aus Kassel. 

58. Bliitter der ,,'Mnus"', Gesellschart filr FamiUenforsehung DremeD, 
Heft 1- 2. Bremen 1925, 1926. 

Im 2. Heft "Aus einem alten Schmoker" (darin allerhand liber den 
Hcsscn-Kasselischen GeDeralmnjor Johann Henrich Uffm KeHer nnd 
seine Familic). In dem 1. Ergii nzungsheft e ine Probe aus dem Bremer 
Biirgerbuch, nnd zwar dus Jahr 1700 (darin JohanD Christo ffer Groe6. 
!tus Kassel, Franz Hoyelmann aus Bodenwerder, JohaDn Beckerhenning, 
J ohaDn Mensing aus Wanfri cd). 

54. illittcilungcn der genealogi schen Gesellschaft ZD Frankfurt n. :![. 
Heft 1- 6, Frankfurt 1919- 1927. 

Diese von LaDdgcrichts rat Majer-Leonhard herausgegebenen Mi t
tcilungcn enthaltcD eine FiiUe von Altfrankfurter Merkwlirdigkeiten, 
natlirlich auch vieles, das ins Hess ische hintiberspieU. In der Zu
sammenstcllung der Nachkommell des Ebcrhard Christoph Ritters und 
Edlen von Oettingen (1748- 1805) stoGen wi1' auf hessische Namen wie 
v. Gilnderrode, v. Mack, v. Klipsteiu, Low v. ODd zu Steinfurth. UDter 
den genealogischen Tafeln ist eioe der Vorfahren des Legationsrats Knrt 
Freiherm v. Lersoer, desseD Geschlecht ein altes Marbllrgisches ist. -
Die Erinnerungeo des FOrsten Friedrich Wilhelm zu Ysenbllrg und 
BUdiogen an seioe Frankfurter Gymnasiastenzeit 1859- 66 sind VOD 
besoDderem Interesse, da der F Orst ein E llkcI des lctzten Kuriilrsten 
" on Hessen nnd def FUrstiD vou Ranau ist Ilnd daher in diesen Er· 
inneruDgen Manches aus dereD Lebeo und von ih ren LebeDsgewohD
heiten erzilhlt wird. In den "Aufzeichnungcn einer Alt-FraDkfurlerin" 
storeD (Heft 4, S. 13) die aui Dienstmiidchcnklatsch beruhenden un .. 
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wUrdigcn Schimpfereicn auf den letzlen KurfUrsten. - Habicht stellt 
die auI def Universitat Marburg studierenden Frankfurter von 1658 bis 
1830 zusammen. 

-55. Donhoff, Friedrich: Go s larer BUrgerbuch 1600-1647. Ham
burg, Selhstvcclag des Vcrfassers, 1925. 

Die Goslarer BiirgerbHcher beginnen hentc eest mit dem Jahre 1600, 
wahrend si ch glUcklicherwcise die alten Gescho6register seit dem Jahre 
1457 voll sUindig crhalten haben und wcnigstens auch cin Verzeichnis 
def Ncubiirger von etwa 1300- 1348 aus dem Mittelalter oDeh VOf-

/ handen ist. Das [lteste Goslarcr Schollrcgister von 1457 hat Bonhoff 
im 7. Jahrgang def Zeitschrift def Zentral stelle fUr Niedersachsische 
Familiengeschichte veroffentlicht, ihm lrr6t cr jctzt das erste der spiiteren 
Biirgcrbiichcr dankcnswerterwcise foJgcn. In dcr lungeD Reihe der Gos· 
larer Biirger finden wir auch Hessen, so 1600 Hans Schubler von Zclla St. 
BJasii, Huns Lcppcr von Hundelshausen, 1601 Friedrieh Gante aus 
Obernkirchen in der Grafschaft Schaumburg, 160'2 Hans Balff, cinen 
Hutteknccht aus Schmalkalden, ond Baltzer Schaback aUs Albungen, 
1603 1'obias Winter und Heinrich Maller, beide aus der Grafschaft 
Schaumburg, nnd Hans Forthmann aus dem Amt Ucht, 1604 Christoph 
.Albrecht aus dem Land zu Hessen, 1607 Daniel Andreas aus Eschwcge, 
1608 Hcinrich Hillebrandt von Lohre. 1611 Heinrich KaJ berner aus 

",..- Kassel, Sehuster und Jiirgen MUlier von der Lichtenau, 1613 Sander 
Lengk van FarBler [= Fritzlar], 1614 Fabian Hilpert vo n der Naumburg, 
N icolaus Leidccker. Schieferdc,cker von Braubach aus dern Land zu 
Hessen, 1615 Zaeharias Krieg, Leinweber von Homburg in Hcssen [= Horn· 
berg an der Efze], 16L8 Clans Wagener, Silbert-reiber von Allendorf 
in Hessen, 1619 Michael Panls, Hiitteknecht von der Naumburg, 162L 
.Jacob Herweg von Eschwege, Parchenmacher, 1624 Georg Landgraff 
VD n Rotenburg, Drucker, Hans Klieme, Wnllenkemmer, bei Echwege burtig, 
1627 Henning Block von Rinteln, 1634 Reinhard Frantz aus Sehmal· 
kalden , Sage· nnd Kornmiiller, 1637 Hans 'I'homesman VD n Berke, 
Schmied, 1638 Heinri cns Tunte a us Bodenberg in der Grafschaft 8chaum· 
burg, 1640 Hedwig Weschen aus Neukirchcn, 1642 Peter Loren von 
Lieh in der Grafschaft 801ms, 1643 Ilsabey Konen vo n Neukirchen, 
1647 Yaltin RieD, Maurergesell aus der Herrschaft Henneberg. 

·56. Hallischer Gellealogischer Abend E. V., .M itteilungsblatt., Jahr. 
gang 2, Nr. 3-6. Hall o l n6. 4 '. 

Das "Verzeiehnis der auf der Hauptbibl iothek der F ranckischen 
Stiftungen in Halle a . S. li egenden Leichenpredigten" von K. Weiske 
bringt in seincn Forsetzungen noeh manchen hessisehen Namen, so: 
Boding, Runekel, Sehliffer und Seheffer, Seharff, Sehoner, Selig, 8 ixtinus, 
v. Solms, Steubcr, Stockenius, SWckradt, Tossanns, Y. Drft, Naurat 
[verdruckt in Vaurhats I], Vulteius, Wackerberg, Wagner, Waldschmied, 
Wehner, Weigand , Wci nmann, Wctzel , Wilde , Wissenbaeh, Wiskcmann, 
Wormann, Zaunschli ffe r. Das "Verzciehnis der burgerli chen Leiehcn. 
predigten der ehemaligen Dniversitat zu Helmstedt" von Sicbcrs zlihlt 
u. a. auf: v. Can stein , Gogmve, Hunnins, Loti ehius, Merkel. In der 
Ahnentafel des F riedri ch Dryander erseheinen von hessischen Familien: 
v. Haxthausen und Schrendeysen, in der Spitzenallllcntafel von Fr. Riehm: 
Diermann, CUI'des, Curtius, Han, Schmitt, 'l'rapp, 

:57. Mitteilnngen (l e r H css ischen FamHieugeschichtli chell Verellli· 
gung, Heft 3- 4. Du.rmstadt 1926, 1927, 

, Hervorzuheben: Schiifer, "Die Herkunft der oberhessisehen Famil ie 
. Haberkorn" (raumt mit der angeblichcn Abstammung VQn den adeligcn 
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Habcrkorn von ZeJlingcn aus Franken auf, die Familic stammt aus 
Allendorf an der Lumda). - Ober die obcrhessischen llnd Wetzlare r 
Haberkorn des 15. J1lhrhunderts ist ooch dus eine oder ancJere naeh
Iutragen) ; Otto "Verzeichnis der BOrgermeister zu Bufzbach (l400 bis 
1560)". Fricdrich "Zur Geschi chte der FamiJie Lalltz in Nicderram
stadt" ; SpitzenahnenJistc del' Kinder des Majors Ludwig VOIl Lyncker 
(darin von bckannten hessischcn Familicn I , B. BerghOfcr, Sinolt gen. 
SchOtz). Hoffmann "Auswll ndcnmgen nnch Hu61and im Jnhre 1766" 
(dabei anch Personen nuS GeJnhausen, Hanau, GroBenHidcr, GroBauheim, 
Seifferts, B1ankCD:lU, SaJzschJirf, Mudles, HOlIshausen, Hiittengesiill, Bos
gesaB, Langenschwarz, Fuldu, GcrsfeJd, Hcrsfeld, Weiterode, Burghaun, 
Niedergrilndau). 

68. Mittellllngcn der Gcsellschnft fUr F:uulllcnknndc In Kurhessen 
IInd Wald.ck, Jg. J, Nr. 4- 6, Jg. 2, Nr. 1, l(usscl 1926, 1927. 

Die Zcitschrift bringt cinc Reihe Beitriigc von Pnl1Jmann, Hellc, 
Woringer, Geldcr, Knetsch, Ti ll , :F'iirer, Bcichhold, Grillllnell, v. Dith
furth . Schaefer, von denen die fa miliengeschichtlichcll ii ber die \'on Jr
wing (Paulmann), Wepler (Woringer Ulld Beichhold,, ), Hilckersfe ld llnd 
v. WilduDgen (Knetsch) hervorgehoben werden sollen. All manchen 
Stellen ooch sehr ausgeballt nod verbcsscrt wcrden kanll die Laubin
gerschc Ahncntafel (Till ). Wert\'oll ist die ZlIs<lmmenstelll1llg der Lich
tcnaoer Pfarrer von Griullllell (S. 3 de l' Gc \'atter hciBt wirklich Va
Jcntin Hollcmnnn, nicht Nollm3uIl Clcmen, S. 5 die Famil ie heint uicht 
lber, sonderll Iba) uncJ der fa mil iengeschichtliche Auszug aus del' Kas
seler Hauschronik dcs Hans Henrich Arnold (Woringcr). E inige Irr
tUrner sind darin IU berichtigen. S. 119 der Rentmeister heiBt nicht 
Moitzigcr, sondern Metziger, S. 19 nicht Corsbach, sondel'D doch wohl 
Comba.ch, S. 18 uud 24 nieht HageD uud lI uyc, sondern Haye, S. 14 
nicht Arsenius, sondern Arstcnius. 

69. nODllet, Rudo1f : Di e Tot c n d e r M nrb u r ge r Bur sc h e n sc ha,ft 
Armin i a. Teil 1: Lebellslaufc der bis zur Herausgabe der Samm
lung verstorbeoen 146 Mitglieder, deren Zugehijrigkeit ZUT Arminia in 
die Zeit von S.-S. 1860 bis S.-S. 1895 fii llt. Nachtragliche Fcstgabe 
zum 65jiihrigen Stiftungsfcst der M. B. Arminia.. Frankfurt <t. M. 1926. 

~ht 16 Portriits geschmQcktes, nicht nur fO.r die Burschenschaft. 
sondcrn fUr ganz Hesscn auBerordentlich wertvolles Buch, denn die 
Mehrza.hl der 146 Manner, deren kurze, aber illhaltreiche Biographic 
gegeben wird , entstammt dem hessisehen Lande. WenD die andereD 
alten Marburger Korporationen dem Beispiel, dns ihnen 1925 durch 
das ilteste Marburger Corps, die Teutonia, und nun durch die iilteste 
Marburger Burschenschaft , die Arminia, gegcben ist, folgeD, so werden 
wi r eine QueUe zur hessischcn Gelehrtcn- uud Familicngesehichtc haiJell, 
wie sie wcnig Universitliten aulweisell ktl nllclI. Aus den vielen be
kannten Namen greife ieh nur ein paar hcrans, die mir gerade au f
Ial1en ; da. sind die beiden Oskar Ehrhardt, \' uter und Sohn, Alexundcr 
Yial , Superintendent in Hersfeld , OUo Hartwig, BibJio theksdirekfor in 
Halle, cin Geleh.rter erslell Hanges, Georg Gerl and, der StntBburger 
Professor der Geograph ic, lIud sein Bruder Ernst Gerland. Professor 
an der Bcrgukademie ZlI ClausthaJ , Wil hclm Hcnke, der Sohll des Ma r
burger 'l'hcologieprofcsso rs Ernst HCIlke, Thcoba ld Fischer, der bekannte 
Geograph, Ludwig Biekel, del' ll IlYCrgcU lichc }j larbu rgcr J\onscrvi.ltor, 
Siegmund P'lulus, der bekann te Schulma llll ("der groBe P:llllus") in 
Kassel, Sl)iiter GYllluasi :lldirektor in Wei lburg. Eduard Huppcrsberg, 
Apotheker in .Marbu.rg, die Brilder Gottliob lI nd Arthur Hohdc, Carl 
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Vogt, P rofessor am Gymnasium zu Marbu rg, Louis Wolff, der Schrift· 
stell er nnd Dichtcr in Kassel, Enkel Louis Spohrs, Wilhelm Dorff1er, 
Justizmt in Marburg. 

60. Zeitsehrift der Zentrnlstelle rur Nledersiichsiscbe F/unlIlcnge-
5cliichtc, Hamburg. Jg. 8. 1926. 

De Lormc "Die ehemnlige franz os ischc reformierte Gemeinde von 
Hannover" (darin die Lebcnsbeschreibung des David Clement, geboren 
1701 zu Hofge ismar aIs Sohn des PfaTTers David Clement, 1725 Nach· 
falger seines Vaters, 1735 PfaTTer in Braunschweig, 1744 in Hannover, 
t 17(0). - Albers "Ahnentafel filr Oberbaudirekto r Prof. Dr. Fricdrich 
Schumacher" (da rin die Grenzhauser Fam iJic Cilcsar nod die Dramer 
aDs Ziegcnhain). Ewald " Ans dem Leben eillrs a lton Holsteinisehen 
Offiziers, des Oberstl eutnnnts Johann VOIl Ewa ld" (darin aueh der be
rUhmte di~nis che Genera l Johann von Ewald aus Kasscl gena lln t, der 
nicht mi t dem OberstJ eutnun t blutsverwandt war) . - Hurc ha rd , "Der 
Schafe rknecht Meyer und sein Geschl echt" (vgL Ztschr. Hess. Gesch. 
Bd. 65, 192G, S. 392). 

6 1. Wnldecklscbe Familicngeschichtliclle Bliitter, Jg. 1, Heft 2. Bad 
Wildungen 1926. 

Wertvolle Arbeit von A. LeW "Zur Geschichte der Familie Leus
mann (Corbach)" mi t bis 1473 zuriickreichcnder Stnmmtnfei. Wald
schmidt "Das Wappen der Familie Waldeck" . Zu Leusmann noch ein 
panr Na.ehtrllge: Maria, Tochter des AmtmanDs zu Itter Henri ch Leus
mann, war die Fran des Ku rt Hesse, Amtmanns zu Eilhausen in der 
GraIschaft Waldeek, spiiter (159t) Rentmeisters zu Grebenstein , dann 
(1G12, lG26) BUrgers zu Trendelburg, eines Sohnes des Amtmanns zu 
Trendelburg und Plesse Henrich Hesse (t vor 159S). Am 21. VlII. 171B 
wurdo zu Escheberg kopuliert Herr Henrieh Ludwig v. Corbey, Obrist
l ieutenant, und Fraulein Catha rina Georgina Philippina v. Haf.zfeld . 
Am 10. XH. 172 1 wurde begraben "Herr Henrich Ludwig v. Corbey, Yor
ma-Is Leusman genannt, gcwesener Chursachs. und Konigl. Polnischer 
Obrisilieutnant, welcher wegen seiner Taprerkeit gegen die Tii reken er
wiesen von Kayse r Leopoldo 1. in den Adelstand erhobcn wo rden und 
sich Anno 1718 den 2 L. August des Abellds mit F raulein Catharina. 
Georgina Plt ilipp ina von Hatzfeld Z Ll Escheberg copul iren lassen, her
naeh mit derse lben naeh Erbinghausen (?) ZIl ih rem Vattel' de m Herm 
von Hatzfeld gezogen, von dar aber in dem Sommer dieses 172 1. J ahres 
nr den Hor E llenbach bey Cassell sein Hauswesen verrUckt, daselbst 
er den .. Novembris dicti aoni apoplexia ve rstorben .. " (Kirehenbuch 
von Breuna). - Das beigcgebene Wappen des Fcanz Waldeck (der 
halbe waldeckische Stern) ist auch ail s frUheren SiegelabdrUeken 
(z. B. vom 23. XII. 1617) bekannt. Diese r Franz \Vold.ok, geb. Un! 

1583 als Sohn des waldeckisehen Kanzleisekreta.rs Christoph (von) 
\Valdeck (t Corb.ch 2 1. H. 1587) nnd Enkel des Bisohols von Milnster 
F ranz Grafen zu Waldeck , war waldecki seher Kammersekretiir auI dem 
Eisenberg (so 1610), dann Amtmann des Amts Arolsen, kommt 1621 
und noeh 1632 aIs Rat und Amtmann auf dem Eisenbecg vor, 1622 nDd 
1632 als Amtmann zu Wildungen, uDd t an der Pest am 28. IX. 1635 
in Niederwildungen. E in Junker Hennch von Waldeck, der 1558 und 
noeh 1568 als Amtmann nnd Befehlhaber zu Netze, spater (1576) zu 
ltlengeringhausen nDd 1577 a ls Aintmann zu Wetterburg erseheint, fUhrte 
ebenfaIls im Wappen den halbeD waldeekischen Stern , SiegeIabdrUcke 
eines Ringpetseha-fts (nur Sehild, kein Helm) sind mic von 1566, 1568, 
1576, 1677 bekannt. \Vie er mit Christoph (t 1587) verwandt war, 

• 
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wei.B ich nicht. - Die ehenfalls vom Bischof Feanz abstammende burger. 
liche Familie (v.) Waldeck in Vecht& (im heuligen Oldenburger Milnster
land) fUhrte den von S kleincn 8 strahligcn Sternchen begleitcten (2: 1) 
waldeck:ischen 8 strahligen Stern im Wappen, so z. B. in eloom Siegel
abdrnck von 1676. 

62. Xlttellungen der Westdeutscben Gesellscllstt nIr Falll111enkunde. 
Bd. 4, Helt 9-10, 1926, Bd. 6, Heft 1-2., 192G/27. 4'. 

Rotscheidt, 71 RheinHinder an dee Universitat GieBen" (Fortsetzung. 
dabei viele Hessen). MUliers .,Rheinische Studenten an del Hohen 
LandesschuJe zn Hanau", v. Oidtmann "Zur Gcschichte der Clauren
burg in Oberhammerstcin a. Rh." (Bembard Clanr von Wohra, Knr
trierischer Amtmann zu Ma.yen und Hammerstein, t 1574). Derselbe, 
Besprechung von Paul Wagners "Untersuehun~en zur alteren Gesehiehte 
Nassaus und des Nassauisehen Gralenhauses . - l"'amilientag der Fa
milie Brcithaupt in Berlin. - Heft 9a und 2a enthalten das 2. und ll. 
Heft (Nr. 57- 168) der "Deutschen Ahnentafeln". Darin Hessisehes : 
Osterrieth und Diek in Frankfurt &. M., Noen in Mertzbausen, Foertsch 
iD LUwensteiD, Ruppersberg zu Oberrosphe (nicht Oberosphe!) , v. Rols
hauscn, v. Grosehlag zu Dieburg, Sehragmiiller zu Marburg, Scheibler 
aus GemUndcn a. W. , v. Torbeek aus Marburg. 

68. We.trill.ches A.delsblott, Jg. 3, 19-26. 
Glasmeyer "Daa Arehiv der Freiherren von Elverfeldt zu Canstein". 

Hiosberg "Die Ludwigsburg" (Z\1 Berleburg). v. K10eke "Die West
fiilische Herkunft des Livlandischen Ord'Cnsmeistcrs Wolter von Pletten
berg". v. Kloeke "Der Ursprung der HerreD von Rodenberg (Rolll
berg)", beide Arbeiten sehr ertragsreich nod meUlOdisch wertvoll. 
Glaameyer MDas Archiv der Frciherren von Kanne". 

64. .!UtteUUDlPblltter der FamUle B.cke. Nr. 6-6, Pyrit, 1926. 
Eine Urkunde vom 28. IV. 1894 aus dem Waldeekischen Arehiv 

(Kloster Schaaken), die vom Plarrer Rodolfus Bake zu Goddelsheim 
auagestellt i s~ wird in Abbildnng nnd Ubertragung in Nr. 6 gebracht, 
femer werden noch Waldeckiscbe Urkunden von 1455, 1482, 1491, 
1640, 1687, 1729, 1735 .ur GesclUcbte der Backe abgedruckt. Nach
ricbten Uber die von Twiste rei hen sich an. In der Colnersehcn Ahncn
tafeI, die mcist Waldcekische Familien des 16. und 17. Jahrhunderts 
enthiUt, findet sich bei den Winter cin Druckfchler. sic saCen zu 
Bromskirchen (nieht Dranskirchen). Auch die zwcite Nummer bietet 
manches Intcrcssantc. . 

65. SchrohCt Heinrieh: Johann Crlstlan von BoLneburg, Kumainzer 
Oberhoflllanchall. Main. (1926). 

Eine dem Mainzer Stadtarchivar nod Oberbibliotbekar Prof. Dr. 
Heidenheimer zum 70. Geburtstag gewidmete sehr gute Wiirdigung und 
Lebensbeschreibung des 1622 in Eisenaeh geboreocn nod 1672 in Mainz 
gestorbenen Boineburg aus der Linie Lengsfeld, aines durch seine leb
haften Beziehungen za. Conring und Leihnitz, seinen merkwUrdigen, 
wenn aueh vielleieht fllr seine Zeit ziemlich typischen LcbensJauf, seinen 
wissensehaftliehen Eifer, Beine politische Tatigkeit nod nicht zuletzt 
sein Bestreben, die beidenKonfessionen zu einigen, hervorragenden Mannes . 

66. Nac.hr\chtenblatt der Frelberren nnd Hcrrn VOIl Dltturth, Nr. 2. 
1926. 2 '. 

pie Bezichungen der Abtei Fulda Zll dem ostli chen Teil des 
Sachsen$8.ues im 9. Jahrhundert. - Von Ditfurthschc Tochterstimme. -
Nachlahrenliste Nr. 26 der Sophie Elisabeth von Ditfurth (beidc Ar
beiten sehr inhaltsreieh und wichtig). 

Zeitaebr. Bd. 66. ss 
• 

----------------------------~----------------------------- . -----
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A. Besprechungen und Nachweise 

• 

67. Ugeniana. Nachrichten deT Familien Ilgen und stammverwandten 
ll1gen und fltgcn . Horausgeber: Bemhard Dgen, Hochst a. M.-Sind
lingen: Halls ,,~assau". Jg. 1, Nr. 1 \yeihnachtcn 1926. 2°, 

Durin Nac~richten Oher die siimtlich aus dCT Herrschaft Scbmal
kalden (Fambach) stnmmenden llgen in Hochst-Sindlingen, Dresden, 
den Vcreinigten StaateD, var aJJem aber aus Schmalkaldcn. SeJbst· 
biographic des 1789 in Schrnalkalden aIs Sohn des Inspectors und 
Oberpfarrers Johann Andreas Ugcn gehorenen und 1870 zn Naurod bei 
Witsbaden gestorhenen Pfarrers Johann Mic hael Carl llgen. -~ Rier 
mag nui die sehone WtirdigUDg des vor wenigen Jahren verstorbenen 
chemaligen Diisseldorfer Arcbivdirektors Geb. Rat Dr. Theodor Ugcn 
aus der Feder Friedrichs vou Klocke im Deutsehen Rerold Jg. 67 nDd 
im Soester Anzciger Nr. -102 vorn 2. Mai 1925 hingewiesen werden. . 

68. Kieckebusch, Werner v. : Nachrichten zur GeschJchte der FamlUe 
.. Kleckebllsclt (r. Kleckebusch). Ans Urknndcn nnd Familicnnach

ri chten , zusarnmcngebracht. AIs Manuskript gedruckt. Leipzig: Verlag 
Degener & Co. 1926. • 

-

Die-se in vieler Hinsicht emeuliche nDd interessante Geschichte 
aines altmllrkischen Gcschlechts aus der Landschaft Teltow, das Bran- ~ 
denburg nud PreuDeD viele ruchtige Manner geste1lt hat, wOrde trotz 
gelegenUicher lIessischer Beziehungen doch hier nicht zor AJlzcige ge
kornmen sein, wenn nicht der Vater des Bearbeiters, der 1906 geadelte 
Oberst Ernst v. K. (1846-1918) in engste Beziehung zu nnserem Lando ' 
getretcn wllre, einmal durch seine Ehc mit Erna Henschel, der Tochter 
des Geh. Kommerzicnrats Oskar Hensehel und der in Kassel unverges
senen Sophie gcb. Caesar, dann dadurch, daB er 1901 das alto DaI
wigksche Rittergut Hoof tnit Ropperode ond sp1i.ter noch das benach
barte Ritfergtit Elmshagen erworben und dadwch aut althessischcm 
historischem Boden festen FuB gefaBt hatte. Es ist schade, daB dem 
Boche nieht die von Emst v. K. anfgesteJJte Ahncntafel Hensehel· 
Caesar, die unler nnderem sehr wcrtvoUe Naehriehten liber Schmal 4 

kalder und GieBer Familieo briugt. heigegeben ist; ebenso ware auch 
der Abdroek del' andereD Teile der Ahncntafel, die manehes Merkwfir4 

dige zu enthalten seheinen, wie z. B. die mit Bismarck gemeinsamcn 
Menckensehen Vorfahreo, erwiinseht gcweseo. 

69. FarnHienblatt des FnmlUenverbandes Kuauft', f, ft usw. Heraus
geher Veterintlrrat Dr. Knauff Miinche'n, TheresienstraDe 71 a. Jg\ 1. 
1926 Nr. 1- 2, fg. 2. 1927 Nr. 8-4. 2 ' . _ _ 

N cue FamilienzeitsehriIt, gesehmUckt u. a. mit dem redenden 
Wappen (Schwertknau£) von der Hand des Wappenmalers Lorenz Rheude. 
Del' uns Hessen am meisten interessierende Haoptstamm Knauff hat 
seine Wnrzeln in ZclJa in der Schwalm, wo 'heote ooch anI dem an
gestammten Hansenhofe die Familie sitzt. DaB aber die vielen iibrigen . 
Familien desselben Na mens, der in fast sUen Gege.nden DeutschJands 
vorkommt, samtlich ihren Ursprung in der Schwalm haben, ist natUrHeh 
nieht anzunehmen. Djese Zcitschrift und der 1926 gegrOndete KnauIfsche 
.Familienverband ei nt also nicht nur Ulutsvcrwandtc, sondem Roch 
Nam'ensvettcrn obne Stammeszusammengehurigkeit. Sehr int~re88ant.e 
Naehrichtcn Ober "ZeJ)&, die Wiege der GesamtfamiJje Knantr' . wo befeits 
1432 cin Clans KnaufJ erseheint, gibt Landesinspektor Heinri,eh Knauf 
in Kasscl. Die Nr. S bringt die &tammtafel der ZeUaer Familia Knaoff 
von 1467 durch l5 Gcnerationen bis heotc, wir flDden darin laoter be~ 
kanntc Schwiilmer Namen wie Riebeling, HooD, SilBmann. 

• 
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• ., -70. Kijbrlch, Carl August Georg [Oberbergrat in Darmstadtl : Zur F~. 

- mlllengeschichte der Kobrichs, Koberichs, KiibberJchs, Kowerichs. 

• 
Darmstadt Weihnachten 1926 (lm Umdruckverfahren). 

Ein mit Liebe zusammengestelltes und geschriebenes BiichJein. Die 
volkse~mologischen Deutungen des Namens sind nicht richtig, del 
Name ist in Wirklichkeit ein Ortsname. Die rheinischen Trager mogen 
ihren Namen von der Herkunft aus dem Dorfe an der Mosel Koverich 
erhalten ballen. Woher die ersten Hes~en des Namens, Hans Kobrich 
(wohl Sohn eines urn 1595 geborenell Tobias Kobrich), der tllI\.. 1640 
in Netra auftaucht, und ein 1699 in Eschwege gestorbener Jakob Kebbe-
rich, stammen, w.eiB man nicht, kaum aus Bohmen;' wie der Verfasser 
zu glauben scheint. Ein .. Jfenrich Koberich, Soldat noter Major Breull . 
- das mag hier zugefiigt werden :.- lieB am 24. Janual 1638 in Kassel 

~ eine Tochter taufen. Die Lispenhauser K. (dort seit etwa 1750) werden 
wohl sicher aus Net-ra dahin gekommen sein, ebenso wie es bei. den 
K. in Vacha, Rohrda, Datterode nsw. der Fall ist. lm 18. Jahrhqndert 

, 

-

gab es iibrigens auch uine Familie Kobberich in. Konigswald, sie hilngt 
je,denfalls mit den Netraern zusammen. Ein Znsam'mcnhang der katho
lischen Stamme Kobrich in Franken nod Mainz nod Keveri'ch' an dei ,; 
Masel mit den Hessen ililt nicht a.nznnehmen. Das auf S. 53 abgebildete 

" . Familienw~ppen hat keinen urkundlichen Wert, es entstammt zweifellos 
einer Wappeilfabrik. . / - I , 

71. . Nachrichtcn des I. P. Martin'schen Famillelll'crbandes E. V., 
- . C Helt 6-;-7. -1926. _. . 

• 

-

, 

Dadn u. a. Fortsetzung der Selbstbiographie des Metropolitans 
Johann Christian M:artin zu Homberg (1744- 1811). • 

_, 72. Hcnsching, Albrecht: StaulIufolgcn dc~ Familien Mensching aus 
""\ Stadthagen, Vornhagen, Htilshageo.) Hof Nr 17. _Bernburg 1927. 

- (Maschinenschrijt) 4 '. _ , . 
Sehr fteiBige und wertvolle genealogische Zusammenstellung. Zur 

. , ErgH.nzung: 1622 wiIrde Hans Mensching aus Hornhuseb (? Horhusen = ' 
r,federmarsberg) BUrger in Goslar. ' 

73. Romheld.cbe. Famlllenblatt Nr. 20- 21. 1926, 1927. 
Darans hier zu erwahnen: "Die ortliche Verbreitung unseres Fa~ 

.miliennamens". - .,Bericht iiber familiengeschichtliche Nachforschungen 
in Thiiringen". 

74. Ed_el, Ludwig: . D~e Famille RUckersteld (in den HeimatbHtttern 
fiir die. qrafschaft Bentheim, Nr. 4, Schiittorf 1926.) 

/ _ Darin wird ein Zweig der Famili'e Riickersfeld aus Homberg be-
handelt, der m~t dem Forster Johann Conrad R (1744- 1795) nach 

, Sch"ijttorf in der Grafschaft Bentheim gekommen ist. ' 
< 

,_ 75. Schenck zli Schweinsberg, G~stav Frhr. v. : Sfamm-Tafeln der 
Freiherren SchencJi;: zu !Sch,,·einsberg. Nach dessen Tode bearbeitet 

'.. und herausgegeben von Dr. CarL K net s c h. Gro13-Steinheim 1925. gr: 2°. 
Drei Jahre nach dem Tode des bedeutendsten Genealogen, 

.. den Hes,sen aufzQ.weisen hat, konnten' durch den Berichterstatter die 
Schenckschen Stammtafern herausgegeben werden , . Die l3 Tafeln zeigen 

, das typische Bild d_er Entwicklung einer hessischen Adelsfamilie mit vielen 
_ mel'kwiirdigen Tatsachen ond interessa.nten Beziehungen, die gerade 

• 

. bei diesell"l; .!lltberiihmten Gcschlecht, das jn 2 Jahren auf eine - 800 iiihri~e 
Geschichte zuruckblicken kann , nicht verwunderlich sind. Im Vorwort 
wiirrugt Knetsch' die wissenschaftliche Arbei t des ebemaligen darm
stadti schen Archivdirektors, in einem gedriingten Text zu den Stamm~ 
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tafeln weist er auI dus Wisscnswertestc hin und gibt einige ErHiuterungcn. 
Ein sehr umfangrcichcs Regi ster, bei dossen Namen kaulll cines der 
adcligcn Geschlcchtcr Jicssens und del' Nachbarschaft fchlt, gibt d ie 
Moglichkeit, die Stammtafeln auszuschopfcn . Eine buntc Wappcn
zcichnung VDn Otto lIupp, dem erstcn heraldischcn Meister der Gegcn-

. wart, vier Bildcr Schcnckschcr Burgcn VQn Ubbelohde und Willgerodt, 
sowie zwei PHinc sind dcm hervorragend a ll sgcstatteten Work beige
gebon; gaoz besondcrs fein ist di e fedcrzeichnung Otto Ubbclohdcs 
vom ti u.6eren Tor der Burg in Scheinsberg. 

76. Thiillgcn, Rudolf Frcihcrr \'on: ])ns rcichsritterschaCtlichc Ge
sclllecllt (ler }'rcihcrru Yon Thiillgeu. Forsehungen zn seiner Fa
miliengeschichte . Lutzische Linie, Dd. L 2. XI + 515 + 692 S. WHIZ
burg: Kabitzsch & lIonnich 1926. gro13 8°. 

Dies mOllurncntn lc, mit vielen Stnlllfn - llnd Ahnentafcln und Ab
bildungen geschmiicktc Werk ist del' Gescllschaft fUr fri.i.nkische Gc
schichte gewidmet. Es ist die Frucht jahrzchntelanger wissenschaft
li cher griindlicher Arbeit in den Staatsarchivcn zu Bamberg und Wiirz
burg, zu 'Miinchen , Mciningcn, Marburg und in vielen Privatnrchivell, 
davon natiirlieh in erster Linie dern Thnllgellseheu Familienurchiv in 
Zeitlofs und dem in Burgsinn. Da dus behandelte Geschlecht yon Thiill
gell seit viC'len Juhrhunderten mitten im Getriebc der Welt gestandeu 
hat und an alien wieiltigcn Erlebni ssen sciner engeren Heimat betei
ligt gewcsen ist, so ist das Werk in viclen Kapitcln fast cine Geschichtc 
des Fran kenlandcs gcwordcl1. Del' Abschnitt aus der i.iltesten Zeit mit 
cinem Exkurs Bbcr die Standesverh~iltnissc , einer Untersuchung iiber 
den Obergang freier Geschlechter in die Ministerialitat, liber den VOIll 
Verfasser angenornmellen Stand der .Mittelfreien, ist von allgemeincm 
geschichtli chen und rcchtsgcschichtlichcn Jlltercssc. "Die a1tcren Thiin
gen sind Mittelfreie yon hohem Range. .. Ihr Zusa.mmenhang mit den 
jiingeren Thilngen ist unmittelbar urkundlich (durch Filiation) zwar 
Dicht bezeugt, a ber im aUerhochsten Grad wahrseheinlich" . Das Ge
schlecht tfitt im Ja hre !.lOO mit den freicn Fmnkell Karl ac filins ejus 
Eylhard de Dungethi im Gefolgc der Markgr~ifin Beatrix, Tochtcr des 
Markgrafen Glto von Schweinfurt/ zuerst urkundJ ieh auf, 113G- Gl er
schcint dann Cunrath de Tungedin, libel' lai cus od er vir liberae CO II

ditioni s, darauI A Ibertus von Tnngedc 1170-79: daon verschwindct 
del' Name bis 1262, seitdem sind die Th lingen Yasalleo von Wiirzburg, 
Fulda, Henncberg. Eine zusammenhll.ngendc Familiengeschichte wird 
nicht geboten, sOlldern Hur eine KeUe von Biographieen samtlicher 
Glieder des Geschlcchts, von denen naturgemu13 nur der kleiDere Teil 
ausHihrl ich gehalten scin kanD, dann abe.r oft ein gcschlossenes und 
abgernndetes Bild dcr Dargcstcl1tell und ihrer Zeit gibt. Die von Thiill
gCD haben Wiirzburg uud Bamberg je eiuen BisehoF gestellt, ihre Le
bellsbeschreibtUlg bietet viel Jnteressantes. Sehr allschau1ich wird die 
'1'cilnahme von Gliederll des Oeschl echts an der ritterschaftJichcn Be
wegll ng und am Ba uernkrieg dargcstellt. Franz von Sickingen und 
Gotz von Derliehingen, dessen Mutter eine Thiingen war, treteu lebcndig 
vor uos. Die 'J'Urkenkriege, der osterreichische Erbfolgekrieg, der 
siebenjahrigc Kricg spiel en si ch vor unsefen Augen ab, immer vom 
Standpunkt del' daran beteiiigten frankischen Ritter aus. Die mehr 
odcr weniger friedliehen oder fe indlichen Beriihrungen der evange
Ii schcn und katholischen Kirche im FrUnkischen spielen eine gro6a 
RoUe in del' ThHngenscheo Geschichte. - Hessische Bezichungcll sind 
in Menge da, namentlich dureh das mittclaltcrliche Lehnsverhii.1tnis 
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2U Fulda, aber auch bis in die neueste Zeit. Eine groBe Menge hes
s ischer Adelsfamilien erscheinen. besonders die von lloyneburg, VOll 
Huchenau , von Hutten, Hiedesel , VOIl der Tann , Schenck zu Schweins
berg, von Schlitz gen. v. Oortz. An vieien Stell en kOlllmen ferner die 
von Berlepsch, von Bischofshaustm, von Breidenbach gen. llreidenstein, 
von lluches, VOIl Buseck, von Buttlar, von Carben, von Cronberg, vo n 
Dermbach , von DOrnherg, von Dorfelden , von Ebersberg gen. Weyhers, 
von Ehringshausen, von Eisenbach, von Elkerhausen gen. KlOppeJ, \'011 

Fischborn, Forstmeister von Gcinhausen, Fuchs von Uimbach vor, weiter 
die Grafen von Hanau, die Hase, von Batzfeld, VOIl Hanstein, v. Ha-yna n, 
v. Herda, v. Hundclshallscn, Y. Hune, die Grafcn von Isenburg, Katzmann, 
l';: eudcll , Kiicli enmeister, v. Langenstein gen. Ountzcnrott, v. Lauter, 
v. Lehrbacb, v. Liederbach, v. LOder, Lugelin , Y. Mansbach, v. Mauchen
heim gen. Uechtol sheim, v. Merlau , )lilchling v. Schonstadt, v. Morle 
gen. Bohm, v. Mudersbach, v. Nordeck zur Rabenau , v. Preuschen, 
v. Romrod , v. Schenkwald, Schwertzell zu Willingshauseo, Schutzbar 
gen. Milchling, v. Steckelberg, v. Steinau gen. Stcinriick, v. Sterbfritz , 
v. Urff, Crafen v. Waldeck, v. Wallellstein, v. Weyhers, v. Wildungen. 
Nachbarbeziellllngen zu den Grafen VDU Hanau wie zu dell Henne· 
berge ru und den Abtcn von Flllda sind hiiufi g. Yon hessischen Orts
namen stUBt man auf Bieberstein, Brilckenau, Grona.ll , Gundhelms, 
HammelbLUg, :JIottgers, Schildeck, Schwarzenfels, SltlmUnster, die Burg 
Steckelberg usw. Viclfllch crscheillen die hessischcll Lalldgrafen. 
1430 tretcn Karl und Dietz von Thiingell mit andcren frankischcll 
Adeiigen auf drei Jahre in den Diellst Landgraf Ludwigs von Hesscll 
zum Zwecke der EroiJel'Ung von llrabant (vgl. dazu Knetsch, Des 
llauses lIessen Anspriiche nul Braballt, l D15, S. 8). In neuster Zeit 
war des \"erfassers Vater Wolfgang Freiherr v. ThUngen (1814-1888) 
seit 1859 Kg!. Bayrischer Alillisterresidcut in Kassel , dann 1865-66 
Gcsandtel' uod bevollmiichtigtcr Minister hcim lctztcn Kurfiirstcll , aut 
den in \Yolfgangs T~ebcnsbeschrcibung munches charakteristiche Licht 
raUt, dallo 1866-71 Gesandter in Darmstadt. , 

Dcm zweitcll Bande, der am Schlussc sehr ullsHihrliche Nameovcr
zeichnisse bringt, sind no ch drei groBe Ahncntafeln beigegeben, die der 
Gemahlin des Herausgebers Elisabeth geb. Prinzessin Zll Ysenburg uud 
ll ildingcll in Biidiugell Zll 256 Ahnell , die der Freifrau Jula v. Th. 
geh. GrMill zu Giech ZLL 32 }\hnen, llud die des Vaters der Mathilde 
Frcifruu v. Th., geb. I'rinzessin Zll StoJberg-Hol.Ua, llotho Fiirsten Z11 

Stolbcrg-HoBla (lS50- 1893) ZLL 32 Ahnen. In der erstcn erscheint untcr 
Xr. 2b'2 Ilnd 426 Landgraf l-' riedrich n. mi t dem si lbernell Bein VOll 
Hessen·Homburg, unter 3O(i und 3 14 Laudgraf Georg H. voo Hessen
Dnrmstad t uud un te r 364 Landgraf J~ lIdwi g \"1. zu Ifessen-Darmstadt, 
abgeschen von den Namen anderer hes5ischer Dynasten wie Erbach, 
SoI015, Ysenbu rg, oder \'on Adcligcn wie v. Bodenhausen, v. Canstein, 
Diede, MilchJing zu Schonstadt, Riedesel , v. Holshausen, Schenck zu 
Schwciusberg, v. d. Th l.ln n, Y. Wal1enstein. In del' Stolberger Ahncntafel steht 
untcr NI'. 65 Lonise Christiane Landgratin ZlI lIessen-Darmstadt (1636- 97). 
Zu bedaucrn ist, daB nicht cine Ahnentalel des Bcarbeiters bcigefUgt 
ist, d ie zwcifcUos sehr Ichrreich nud merkwllrdig ausgefallen wiire. 

Eiuige kJcine rcrbesserungcll mogen hier ihrcu Platz findcn. J S. <12 
ist fUr Jorg llnd Oswald VOll Duttcler zu lesen van Bllttclcr, 11 S. 377 
die Familie hciBt llicht VOIl lIahnstein, sonderll v. lIanstein, der Abt 
VOIl FuJda. heiBt nicht Hartmann \'on Klauern, sOlldern Kl auer Z ll Wohra, 
das lleichlinger Gesch lccht schreibt si ch \"on \\'erthern , Ili cht von 
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Wcrther, n s. 598ist doch wohl Attcmps statt Altemps zu J05011 , 
n s. 2'20 die Elkerhausen gen. Kllippci saBen Ztl Elkerhauseu an der 
Lahn bei Weilburg, nicht zu El gershausen bei Kassel. Im Hcgcst del' 
Urkunde von 26. Mlirz 1394 (I S. 59) muB cs wohJ Tornmann statt 1'01'

mann heiBen. 
77. Xllchrichtell :LUS (ler Familie Ziilch. Nr. 1. Nov. 1926. 

Darin Bericht libel' den crsten Familicntag dol' Nachkommen des' 
Pfarrers Jakob Christoph Ziilch (geb. 1726 in Sebbeterode, gest. 1797 
in Wolfhagen) und des Kaufmanns \Vilhelm Schaub (t lS35) am 3. lUld 

4. Oktober 1925 in Marburg und die GrUndung des Familienverbands 
Z[ilch, <luch Abdruck von dessen Sa,tzungen. Danach konncn Mitgl ieder 
alle Nachkommen des BUJ'germeisters Martin ZUlch , i' 1618 in Sontra, 
werden. 

XI. G .esc hich te einzel'ner P e r son li chkeiten. • 
• 

78. Hessische lliogr111)iliell, in Verbindung mit Karl EsselboJ n und 
Georg Le h n e r t hrsg. von Hermann l[ a up t. Bd. 2, Lief. 3 (Lid. 8 
der ganzen Folge), S.289- 384. Darmstadt: Hess . Staatsverlag. 19')G. 

Von den 35 Pcrsonlichkeiten, deren I~e bcn s lauf in dcm neucn Hefte 
dargestellt \Vird, 'laben nnr z\Vei llezi chungcn zu Knrhessen, nUmlich 
Georg Wilhe]m Bode nnd Georg J ohunn Freihcrr von Schaeffcr-ll crnstein. 
B 0 d e hat zwar auch die Iiingste Zeit seines Lebens in Offenbach al s 
Zeichenlehrer nnd 1tlill er vcrbracht, wo er l881 als fast 80jUhriger starb, 
aber er war in HanuLl geboren. Se h a e f fer , ei n Metzgerssohn aus 
Rotenburg an der Fnlda, trat 1776 mi t noch nicht 18 Jahren in das 
hessen-kasseli schc leichte Infanteric-Bataill on ein und machte den Krieg 
Englands gegen die umerikunischen Kolonien mit. 1787 verlobte er 
sich mit Luise Charlotte Karoline von nud zu l\Iunsbach, der Tochter 
eines im Mannesstamm ausges torbenen Zweiges del' Familie v. Bernstein. 
Anf ein entsprechelldes Gesueh erhob ihn Kai ser .Joseph 11. 1787 in den 
Adelsstand al s Frhl'. Schaeffer v. Bernstein. Seit 1700 find en wir ihn 
in darmsWdtisehen Diens ten , wo er in den Revolutions- und napoleoni
sehen Kriegen, aueh in diplomati schen Missionen eine wichtige RoUe 
gespielt und nltch 18 1.5 die Landwehr in den linksrheinischcn Gebictcn 
Hessen-Darmstadts organisiert hat bis zn dercn Anflosung lS 1.0. Seit t8 l4 
Gencralleutnant, verblieb er in seinem Huhesitze Worms bis zu scinem 
Tode 1838. - Die Biographie Bodes stammt von Reiuhold Huhr, die 
Sehacft'ers von August Keim, dem es geiang, das Geburtsda.t ulll riehtig 
zu stellen und anch den 1rrtum zu ' beseitigen, daB Sehaeffers Vater in 
den Adelsstand erhoben worden sei. 

79. Bode. - Bode, Fritz: Brausende Jugend. RiIder aus glUcklieher 
Zeit. J5G S. .Marburg: N. G. Elwert, 1926. 

Dieses BUchlein ist als Fortsetzung der 1922 erschicnenen Kindheits
erinnerungen desselben Verfassers (vg!. die Anzeige Bd. 54 S. 357/8) 
von der gleichen tiefen Heimatliebe und Gestaltungsknnst des Ver
fassers getragen, die sehon den Leser des ersten Teils erfreut habell. 
\Votren es damals die miirchenumsponnellen SUltten Fe'lsbe rgs nnd die 
heute verschwulldcne Traulichkcit des alten Kassel, die den Schauplatz 
kostl ieher ErzUhlLlllg boten, so silld cs nun die Musenstiidte Gottingen 
und Marburg, deren Eigenart von Bode fein erful3t in seinen von sinnigem 
HUlllor und ebenso erns ten Betrachtu ngen d~lrchzogenen Erinnerungen 
lebendig wird. Und ncben Kassel, da.s del' Refe rendal' unrl der Ein-

• 
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jllhrig-Frei\Villige in vielfach anderem J~icht null do ch IUit dcosclben 
Augen \Vie ei nst sicht, ist cs vor aUem AJlendorf a. d. \Verra , das ihm 
Gelegenheit gibt, in liebcvoller Kleinmalerci die rorztige nod chwachen 
eioer Klcinstadt und ihrer Uewohner zn zcichnen. Dariiber hinaus 
fesselt ihn, dell in der Heimat tief \"crwurzeltcn Mann, deren gcschicht
liche Entwickhmg, und immer wiederkehrcndc lLinweise anf die \1"er_ 
gangenheit bezcugen deo echten geschichtlichen Sinn des Verfassers, 
dem 'rheodors Birts Worte eignes Erlcbllis gewordcn sind: 

" Die Gegenwart vergeht schon illl Elltstehcn, 
Der Zukunft Los ist, Gegeowart zu werden. 
Wo hi dem, der im \rergangencn hci lllisch ist!"' 

"Bilder ans gluckticher Zeit" nennt Bode diese BHittcr - gliicklich 
crscheint sie ihlll nicht nur deshalb , weil er allf dcr aufstcigcnden Linie 
seincs LebclIs die ihm gcbotencn Kostl ichkcitcn froh zu gcnic6cn wuJltc, 
sondern vor .dlem unch , weil er Jahrc schiJdcrt, in denen DClltschland 
"'tch sicgrcich bcstandenem J(ampf in s tarker Entwicklullg bcgriffen 
erstmalig zeigtc, was c~ in sciuer Eilligkeit zu lei sten vcrmug. Stolz 
auf die Vergnngenheit und chmcrz urn die Gegenwart - dllS sind 
Grundtone, die anch RUS dicsclIl Buchlein des seine Heimat und Delltsch-
land glUhend liebendell Vcrlasscrs entgcgcnklingcn. Ilopf. 

SO. Bodenltausell. - Selle, GtHz v.: Ein doubcche r Edelmnnn nm Hofe 
tl e r lLedi ceer IInd se ine UozlchullgCIl ZIl Le lbniz (S. -A. IHlS den Mit
teilungen des UniversiWtsbundcs Gottingcn Jahrg. S, H. 2, . 34-47). 

Es h,lIldc lt si ch um Rudolf Christian v. Bodellhau seu , der, 
c.t. L640 gcboren, frlih oach HalieD gclallgte und urn die .Mitte der 70er 
Jahre Priuzcncrziehcr am lI ole Cosimos ilL zu Florcnz war. Dort lcrnte 
ihn l(iSo') Leibniz kCllncn IInd trut mit ihlll in cinen Briefwcchscl, der 
sich bis ZtI !ls 'rode am D. 6. WDS hinzog und in Leibnizens Nachla.D 
zu Hannover erhaltell ist. L. schiitzte an dem gelehrtcn FreLlude, der 
ihm eine aufrichtige Vcrchrung widmete, die ansgczeichlleto KCllutJus 
dcr griechischen uod lateillischen Litteratur, se ine hcrvorragendc Tuch
tigkeit in der Mathematik und "iclseitige Oricntierung in den Natur
wisseDschaftcll , besonders ' in Chymicis'. Die Briefe Rs, die ihn als 
braven Deutschen zeigcn, gebcll cin im Ganzen wenig erfrculiches BiId 
"on dem Medicecrhofe in der Zeit seines Vcrfalls ulId lJeletlchten be
sonders das schwindelhafte 'l'rcibcn dcr Alchymisten. - Auf SchJoD 
Arnstein bewahrtc mall ein cigcnartig intcrcssuntcs llildnis (jetzt in 
Niedergandcrn), das den Florentiuer darstellclI sollte - Icider hat si ch 
die Tradition nicht als zu"erillssig crwiesell. B. 8. 

8L. Bii.cking. - Uiic king, Frieda: Aulsatzc Ulld Bnefe. Mit einem Go
lcitwort "on AJfred Bock. Hrsg. von Rich . Uhdc, MUnchen, Marspl. L 1926. 

Diose L8 Aufsatze, die zum groDtcn Toil bereits fruher in dor 
F rankfurter Ze ittmg veroffcntlieht si nd, stellen das Schw1ilmer "olks
tum, die Klinstlerkolonic WiU ingshauscn und die vertriiumte Poesie 
von Alsfeld, wo Frieda BUcki ng als 'l'ochter des 'I'heo logell, Natur
fo rschers und Dichters Karl Muller gcboren wurde uud wo sie in dem 
stattlichen 1l,\lIs am Marktpllltz im Alter den Zauber der Ileirnat genoD, 
iD merkwurdigcll 6egensatz ZlI der romischen lInd gricchischcu Welt 
des SUdens. Man spUrt den warmclI Ilauch einer begeiste rten, an
d1tchtigen, wachen Fraucnscele, die mit itellcn , klugen Augcn durch die 
kl ass ischen Lande geroist ist, in der Wclt tlrnuDcn den Drang kiinst
lerischer Sehllsucht befriedigte, nber <loch mit ali en r'tlSern ihres Jlcrzcus 
an del" "ersonneucn uud versponncnen lI eimlichkcit dcr hessischcn 
K1einstadt ulId an dem hunten LebeD und Trciben des Schwiilmer 

, 
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Raucrnvolks mit Kirmes, Probetanz , Kri egerfest nod Hochzeit, mit seinen 
Charakterkopfc n, Trachtcn und lichen alten Gewohnheitcll gHillbig und 
frcudig hing, dellD sonst hatto sic diose farbenprachtigen Bildcr aus 
dem Schwalmgrund nicht so sprtihcnd·lcbendig, nicht so fein lInd Iicbe
voll bcobachtct, i n Ton und Sprachc so echt und wirkJ ichkcitsllRh und 
von frohlichclll HUlllor vc rklart schildcrn ko nncn, dna sic s ieh wie 
licbo schijne E rinnerungen a n nns h:ingcll . Gustav S truck. 

8'2. Colten. - Killke l§ WaHcr : Herrnann Coben. Eifle Einfii hrung in 
sei n Werk. Mit cloom Bildnis. 856 S. Stuttgart : Slrecker n, Schrodcr. 
IV'24. 

Kinkel un tcrn immt cs a ls treuer Schnler seines Mll rb llrger :M'ei sters, 
das gauze Lellenswerk des neukantischen Philosophell lInd Begriinders 
der Marburger Schule au! 356 S. a llgcmcin-versUindl ich darzustell eD. 
Mit knappen Strichen zcichnct er das Bild des MCllschcn und Forschers 
in seiner bescheideDeD, tiefgrlindigen unci allze it hu manen HaUling, wie 
a us dem jiidi schen Theologiest ll dcntcn trot.z Illn. ucher hartnackige r Hem
mUlIgen der Privatdozcnt und PhiJosophieprofcsso r in l'I larburg wur-de, 
der N'achfolgcr Fr. A. Langes , der fast 4.0 J ahre llis zu seinem 70. Ge
burtstn.gc dort sei ne bedcutsame Tatigkeit a usilbte, in P. Natorp den 
gctreuen Hel1er ra nd und cinen s ta ttli chen Schill erkreis urn si ch sa mmeltc, 
anch uach Spanien, RuBland , Polcll und Frunkrcich hinliberwirkte. E in 
inniges Verhiiltni s verba nd ihn der Kunst, vor a1l em der l'I lnsi k : er, der 
mit einer Tochter des Kompo ll isten Lewandowski ve rhciratet und dcm 
Brahmsschiil cr Je llll er bcfreundct \Vu r, Ici tete ja hrelallg den Mnsikver
ein. Ein genauer Kennel" de r j ii discheH Wissenschaften, bl ieb er imme r 
um cincn Ansgleich zwischen Dentschtnm und J udentnlll bem[Ult. Den 
Hauptteil des Buches Wil t ci n gesch ickt zusllm fl1 cnfa ssender erschopfender 
Uber blick liber Cohens System des logischen Kritiz ismus aus, dCIll a m 
Schlusse eine iibersichtljchc Cohen.Bibliographic beigegeben ist. 

Gusiav S trucl,;. 
Grim1llelsltausttl. - 6rilllllle ls iltlusen: vgl Abt. XIV. 
88. 1:Iochapf el. - lloCIIaI)fc l, Heinhardt: I~ei nh erz. Lebcnse rinncrungen 

cilles kunstsinlligen lIand we rkers a us dem Hessell lilude. Mit 18 Abb. 
Hera usg. von Pauline Fischer. Melsnngen : llei matschollcn - Vcrlag , 
A. Bcrnecker. 1921. 

E s s ind di e reizvollen, schl ichlen Erinnertlngen des Kasseler 
Dekoratio nsmalers Hochilpfel {l8-23- lD03}, di e von so iner Enkel in fort
gesetzt und zu einem Lcbensbildc, eill er wech selvollcu und ere igni s
reichen Chronik abgerulldet wurdeD. AIt-Kasseler Milieu verkHlrte di e 
Jugend nnd di e Lehrjahre bei m l\l eiste r Tischer unrl anf de r Akadcmie. 
E rste seJbsta lld ige Tiitigke it lieU ihn ins eigens li chtige Menschcngctri ebe 
h ineinbl icken, die Wandcrschaft Hihrte ihn nach Wiesbaden, Fmnkfmi, 
l' lainz , Koln ulld wciter !lach Holland und London , wo cr im Britischen 
Museum arllci ten durfte, dann wieder zurli ck nach Mii nchen und nach 
der Revolu tion J8.J8 schliell lich nac h Kassel. Ll ier besta nd er die 
)Ieislerprnfnng und betrieb im aJtcll vilterlichen Huuse iln der Fli nf
fensterstr., sll iitcr an der Friedrichstr. scin Gcschiift . Ein sti ll es Fami liell
idy ll schuf Cl' s ich in dem vo n ihm erbauten Wcin berghli uschen. Dort 
vcrkehrten Koch, lh lce, Katzenstcin , Handwerck, fr itz Bode, Ad. Northen 
und Hcinr. Gcrhardt bei ihm, achtpare Kunstgcnossen, die in H. den 
gleichstrebendcn Kollegcn schUtzten, dem im Iaufe der .1ahre <Inch 
manche r hiibsche poetische "crsuch gelungen war, von dem seine 
Enkclin ein ige liebcll swlirdige Pro ben in ihre E rzUhlllllg eillge fiochten 
ha t. Yo n de r Al.I sdehn ung seines Schaffens al s l'I lalcr in Heruf und 
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-Offentlichkeit zeugen die mannigfachsten SchlOssel', Gebaude und Hauser, 
die Knnsgcwerbeschule, an dercn Griindung er lebhaften Anteil hatte, 
und die damaligen Vefanstaltullgen des Kunstvereins. Einige gute 
Beispiele werden in dom beigefUgten Bildmaterial geboten. 

Gustav Struck. 

84. Keysser. - Xcysser, Adolf: Die Jugendtage eines KleinsUidters. 
Allerlei aus dem alten Rinteln a. d. Weser. l\lit G Abbildungcn in 
Autotypic. Ein Heimatbnch. 139 S. Rinteln : BOsendahl 19-26. 

Der Verfasser versetzt nns in das ]~eben seineI' raterstadt Rintelu 
in der Zeit von etwa 1853 bis 1868. Er schildert seine Kinder- und 
Schulzeit uud bcrichtet d"lbei Ober all di e i'ersonlichkcitell Rintelns , 
die einc gewisse Rolle spielten in iener Zeit. Aber :lUch Ober rel'
wllitung, Handcl und Waudel , geseJlschartliche Ereignisse nsw. el'zllhl t 
das Bnch. Mit viel lIumor weW Keysser seine Erillnenmgen ZlI er
flillen , ein Ilel'z, das warm fiir seine lIeimat schHigt, schildert dus 
.Milieu der Kleinstadt in trefflicher Ansch,wlichkeit. Es ist Zll begrii6ell , 
d<tll durch reroffentlichungen dieser Art manche Lokalereignisse und 
-geschichten auch fiir die Zukunft festgehalten wcrdcn ulld nicht, wie 
uas so oft leider del' Fall ist, spiiteren Geschlechtern yerloren gehen. 
]n erster Lin ie wird del' Hintclner sei lle Fretluc an dcm Biichlcin haben, 
dern yiele seiner frii hel'cn ~litbiirger mcnschlich nnher gebracht werden. 
Aber ein Schlu6kapitel erziih lt uns auch von l\Hinnern , die si ch weit 
iiber Hintelll nnd die Grafschaft Schanlllburg hilltltls eiucn XlImcn ge· 
macht habcn: Dingelstcdt, Hodcnberg, Otker nnd andere. .Man mochte 
dcm licbcnswiirdigen lliicWeill gem cincn weitcn Lcserkreis wiinschcu. 

85. Meysenbug - n eut e r, Gabriclc: )Ia)"ida von )[eyscllbug. To: 
Kiimpfer. Grol3es ?llellschentulll .. lIer Zeiten, hrsg. v. Hans \·on Arnim. 
Bd. 3. S. 317- 332. Berlin: Franz Schneider. (1D23. ) 

Ein geistvollcr Essuy, der lIlalwida "on M."s bUlltes weckselvolles 
Schicksal nachzeichnet in lhrer Frel1ndscbaft Zll den groBell Kiinstlern 
nnd Staatsmlinllern <lIs das einer idealisti schell Kiimpferin im Wirken 
Hud Denkcll, in Philosophic lIUlI Politik , "als das Sinnbild eines in 
Kampf uod Leiden zu ciner vollendeten lia rlllonie gcforlllten Menschen-
lebens" . Gu stav Struck. 

86. Wegele, Dom: 'l'heodor Althaus uud )Ialwida von l\feysenoug. Zwei 
Gcstaltcn dcs rOl'lnUrz. ~Iit l2 Abb. Marhurg: N. G. Elwert. Hrn. 

Die umfangreiche, mit wertvoUen Bildnissen geschmuckte Unter
suchung Dora \\'egcles will die mannigfachen geistigen rerbindungs
Hiden, Einwirkungcn uud Spannungcn jenes problemrcichen Frennd
schaftsbundes aufhellen , del' wohl der entschcidendste illl Lcben Malwida 
von ~l.'s war. Reiches ungedrucktes (Juelleumaterial (TagcbUcber von 
'rh. Althalls 1843-1850 und so lche von seiner Schwester Elisabcth 
Lew:lId sowie wichtiges Briefmateri<ll) konllte Ileben der vorhandencn 
gedruckten Literatur heuntzt werden. j\li t )lsychologischer Schiirfe wird 
lIie Verschicdcnheit del' Personlichkeiten zwischen der libcrlegclleu 
schongeistigcll zielbewuBtcn clllhusiastischell ~Ial wid a uud dCIll leiden· 
schaftlichen, um Letztes ringenden nnd \"on seiner ~Ij ssioll ganz durch
drllngenen AlthallS, der warmherzigen rUh ig-i iitigen IlumaniUUspriesteriu 
und dem si ch ungestilm fUr dic Zukunft Opfernden herausgearbcitet. 
Systematisch und eingehend wird in IIlchreren Kapitein der .\ufbau 
ihrcr religiosen , soziologischen lInd politischcn Ideen beziehungsreich 
zu ihren beiden WeJwllschauungen ulld zu den Zeitstrolllungen ent· 
wickelt llud das Ganze durch einen A.nlHlug gedanken- lIud schwung-
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,"oLlc r Pocsicn des kiihncn christlich-dcmokratischen rc\'oIu tion~i ren 
I, a mpfers, den no ch ni cht drei6igjiihrig ci n tragi sches Geschick zcrbrach, 
eindrucksvoll abgcschlossen. Gustav Struck. 

S7. Sie1:ers. - SiO\"crs, Rlldoli: Aus dcm Nachla l3 cines Malers. (Nach
wort von Friedrich KumJll crcr. ) WolfenbUttcl : Georg Kallmeycr. 1925, 

Aus diescn fragrnentari schcn TagcbuchbHittern, del' Erbprinzcn
Skizze, die eigcntl ich die rhapsodischcn Aufzcichnu ngen des cigcnen 
Kriegscrl ebcns nur woiter Sllinnt, vc rso llncncn Weihnachtsmarchcn. den 
herzinnigen kindlich-weil3cn Plaudcreien mit seinem Wich t, der klcincn 
Ule, Gedich ten, EntwU rfen, Iarbigcn. Feder- und B1eisti ftze iehnungcn 
Icuchtet tief und erust das wundersu rn crgrei fcndc Kiinstlerschicksal 
e ines Malel'poeten auf, der am 13. 0ktolJer 19L5 bci BesllY et Loisy bci 
Laon mit 3"* J uhren fie!' In Bruunschweig geboren,. hat er auf def 
Kasseler Kunstaka,demie t900/OG studiert lInd sei ne ZeichenJ ehrerprlifung 
abgelegt, 1008-19 11 war er ihr i\\eistcrscilUler untor Prof. Koli tz, 
1911- 1912 wurde e r a ls Loiter der Kostlimabteilung am Kasselcr Hof
theator angestell t. rOll ihm erschienen seit 1912 eine Reihe vo n 
lIIustrationen und eigeuen Hildveroffen tli chuugen. Romanti sches, l\fysti
sches und GrUbleri sches l1nd do ch auch wieder ein se ltsum klares 
Wissen unt die Dinge, Helles und Dun kles klingt durch die Scelc des 
Dichters, der ZIl Haabe, I:\eller IInd Kl eist aufsc haut, und des :\flllers, 
dessen zurte feinlinigc gemUtvollc Gebi lde ZLI Uhbelohde hinliberweisen, 
durch diese <lUS hcll sichtigcll :\ugenblicksci ngebungen aufbitzendell Bc
kenntni sse ei ner ringcnden }.Ienschenseele, die unter dell ungeheuren 
ri sionen VOll Weltkam pf und 1'od die letzten Schleier sinken sa h. • 

Gustav Struck . 

XII. R ec h t, Y e rfa ssu ug und Verwalt un g. 

SS. SIJie6, Worner : \Te rfass ungsgeschichte def Stadt Frankenbcrg int 
)littelalter. " arb. Diss. w·:n. 

Das Ma teria l zu sei ner Darstc ll ung clltnahm SpicB vornehntli ch 
del' Fra nkcllberger Chrouik vo n Wi/?and Gerstc llbcrg und dem Frankcn
berger Stadtrecht des Joh. EmencJl aus del' Zcit des all sgehenden 
Mittelalters. Frankenberg, a n del' Grenze des Hessen landes gclegen 
und 12-13 zue rst urkundlich erwH hnt, wa r VOIl vo rnherein ein befestigter 
Marktort. Die crsten Ansiedler erhielten das erbli che Recht, die Hats
sHihle zu bcsctzcn. 1111 Rate saBen 12 )/anner, die zugleich dll s Schoffen
koll cgiulIl bi ldetcn : cin landesherrl iche r Schul theiCl aus dem nicderen 
Adcl fUhrte dessen rm'sitz, neben ihm ei n r izeschu lthei6 aus def 
BUrge rschuft. Seit 1288 ist <Ias Blirgenneiste ram t bezeugt. Alit der 
Zeit gclingt es del' Studt, sich mohr und mohr \'on dcm EinftuB der 
landgriiRichen Beamten und llurglcutc ZlI bcfreicll . Seit der Mitte 
des 14. Jahrhunderts schell wir im Rate neben den Vertretern del' a lten 
Familien 12- 2·1 Gemeindcvcrtreter aus deT iibrigen lliirgerschaft. Zu· 
nachst wurden sic VOIl den aristokratischen Ratsherren gewii.hlt, aber 
gegen Ende des 14. Jhdts. setzt di e Gemcinde es durch , dan sie all
jiihrlich selbst 4 Vertrete r in den Ra t wi'hlt. So halte si ch di e Stadt
\'erftlssung demokmtischCl gestul tet. Des wciteren verbreitet sich der 
Veri. Uber Stadtgericht und Stadtverwaltung im 16. Jhdt. Zum echtcn 
Ding er"chiencll damals no ch aUe Gerichtseingesessenen, wiihrend ZUIll 

gebotenen Ding die Anwesenheit \'on U Schoffen ausreichte . Die sach-
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liche Zustiindigkeit des Stadtgerichts war unbegrenzt bis auf die dem 
I~andesherrn vorbehaltenen Landfriedenssachen. Zeitweilig Oberhof fur 
eine Reihe von 'fochtersti.ldten, ist gegen 1500 das Stadtgericht lediglich 
Obergericht fiir die benachbartcn Dorfgerichte. Gegen das Stadt.gericht 
wurdc' urspriing li ch an den Stadtrat von Marburg appeUiert, spater an 
das dortige landgrafliche Obergericht, bezw. Kanzlei. - ]n der Stadtver
,ynltung wird del" BHrgermeister von dem ricrerkollegium aus der Zuhl 
der Schoffen gewahlt und bei rergebung der Ratsamter beraten. IIll Rat 
waren Burgermeister, Stadtbaumeister (fil r Erhaltung der Festungswerke), 
Weinllleister (Au- und Verkauf des stiidtischen Weilles), Beseher (Markt
aufsicht) und Kirchenbaumeistcr.(auch fur das Schnlwcsen) die wichtig
sten Personlichkeiten. 1335 legte Heinrich del' Eiserne die Neustadt 
Frankenbcrg mit eigener stiidtischer Verf3.ssung an , do ch mehr VOIU 

Landgrafen abhangig 3.ls die Altstadt. Ein Anhang spricht endlich von 
dem 1493 abgefaBten Stadtrecht des Magisters .Iohann Elllerich, seineI' 
Eintcilung und seinen Quellen. Es wiire sehr Zl1 wiinscheu, daB si ch 
(lie beabsichtigte Drucklegung dieses Stadtrechts bald erllloglichen lieJ3e. 

XIII. Wirtschaftsgeschichte. 

89. J.Jcrch, Hans: Hessische Agrargeschichte des 17. und 18. Jahrhun
dert, insonderheit des Kreises Hersfeld. },lit 2 Kartenskizzen. 192 S. 
Hersfeld: Ott 1926. 5 M . 
• 

Bei del' Wichtigkeit der Landwirtschaft fUr das hessische Wirt~ 
schaftsleben ilberhaupt ist cs eigentlich erstaunlich, daB liber deren 
Geschichte noch so gut wie nichts bisher erschienen war. Die Erfor
schung dieses Gebictes hat nun mi t Len~h s Arbe it einen recht ver
heiBungsvollen Anfang genommen. Sic besch riinkt sich zwar im wesent
lichen auf das Gebiet der Abtei Hersfeld , dus 1648 an Hessen gefallen 
war. Aber gerade diese Beschr1tnkung ennoglichte ein um so ticferes 
Eingehen anf die land"'irtschaftlichen Verhiiltnissc. In instl"l1ktiver, 
lichtvoller Darstellnng hebt Lerch zunachst die verschiedenen Arten des 
HlndJichen Hesitzes, ihre Unterschiedc und die cbenfalls verschieden
artig gest:dteten Reallasten heraus , die auf ihnen ruhten. Die Herren
hOIe werden an einen ):[cier vcrpachtet nnd durch die eingesesscnen 
Landbewohller bewirtschaftet. Die Bauerngiiter, ebenfalls in grund
herrlichem Eigentum, werden illl 17. Jhdt. meist auf bestimmte Zeit, 
im 18. erblich i.H1sgeliehen gegen fixierte Zinse und Dienste. Beson
derer Erwahnung bcdurfen die Landsiedelgiiter, die fUr KriegszUge 
Pferd odeI' Wagen ste llen muBten. Die Heallasten sind del' Grundzins 
an den Gnmdherrn, Frondienste auf dcssen Gut, Ertragszehnten, das 
Besthaupt, Lehngeld, Rcichs- und Landessteuern. Dcr Bauer tricb in 
en~ter Linie l ,andwjrtschaft und Viehzllcht: dazu bereitete er fUr den 
Hausgebrauch Bier, Branntwein und Leinen. Sein Holz muf.lte er aus 
den landcshcrrlichen Forsten beziehen. Jagd und Fischerei kamen aus
schlicBlic!t dem Landesherrn w. Die westfiilische Zeit 16ste voriiber
gchcnd ci3.s grundherrlich-biLucrlichc Abhiingigkeitsverhiiltnis; ab er Ilach 
1814 wurde cs wieder hergesteJlt. Jedoch auf die Dauer konnte man 
sich in Hessen dem Zuge der Zeit nicht entgcgenstellen. Illfolgedessen 
wurdcn durch Gesetz vom 23. JUlli 1832 a11e biluerlichen Leistungen 
an den Grundherrn gegen Zahlung ihres zwanzigfachen Jahreswertes 
fur ablOsbar erkltirt. DafUr fehlte cs jedoch mcist an Kapital: di e 
Folge waren druckende Schulden, da die Hauern vielfach gcwissen-

• 

• 
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losern Wuchcr ZUlU Opfer fic len. AbhilIe schufen die 1832 gcgriindete 
Lnndeskreditkasse llDd splUer die Raiffeisc llvcroinc. - Im Anhang gibt 
]~erch cine Anzahl von rergabungsbricfcn wicder, di e seine Ausfiih
rungcn liber die Arten des Landbcsitzes erhi!rtcn. Dann folgen ooeh 
stalistischc Angabcn nod zwci KaTton. - Das Ruch ist streng wisseD
schaftlich aufgebaut uDd fordert unscre Kennlnis YOll dem hessischcn 
Agrarwcsen in willkommener Weise. ~Ian mochle wtinseheD, daB all
dore Gebicte undPeriodcn oaoh dicscr Richtung bald cbcnso exakt 
durchforscht werden. 

no. Den Alten ZUT Ehr, dOll Junge D zur Lchr, dem Lallde ZUT Wehr. 
Sclbstbi ldn isse Kurhessischcr RaHfeiscn -1UH uuer. li2 S. Kassel 1926. 

Wie segcnsrcich gcrade in l(urhessen die von Friedrich Wilhelm 
Haiffeisen ins Leben gcrufenen Darlchnsgcllossenschaftcn gewirkt, wie 
sic di e wirtschaftli chc Not des BaueI'D gelindert haben, braucht heute 
nicht mehr hervorgchoben zu werden. Del' 70. Gcburtstag eines del' 
an erste r Ste lle nm die Raiffei sen-Gcnossenschaft vcrdienten Miinncr, 
des Geh. Justizratcs Max Khngenbiel in )Larburg, ist del' AnlaB ge
wordcn, die schon friiher erschiellencn Selbstbiogrllph io ll hessischer 
Haiffcisen-~Hinner, urn cinige vermehrt, neu herauszugebcn. So lemon 
wir die 'I' ii tigkcit dieser urn den hessischcn llauernstand so wohlver
dienten )Hinner ans ihrer eigenen Darstellung kenncn. Das Ouch ont
h1i1t di e Selbstbildn isse von 17 ].Jitarbeitern am landwirtschaftli chen 
Kreditwesen: cs s ind dies l-I einrich Ar e nd , Emil Atzc r t, August 
Drinncnlierg , Frit s ch , \Y. Gerland . I\onrad Hetzel, Max 
Klingcnbiel , Adam .Meycnschcin, Hcinrich Noutze, Kart 
O r ff , Arnold Pfleging , Richa rd Reinhardt, Hemy , Rexe rodt , 
Gideoll S c h ii I er , llurghard S te in h a u e r und I\onstantin V 6 h J. 

91. " Froi, Hichard: Die niederlllndische EinwunderulIg in Hallall. E in 
Boilrag zur Wirtschaft sgeschichte der im 16. nDd 17. Jahrhundert oach 
Dcutschland ei ngewunderten Nicderlllnder. 79 S. llllnau a. i\1.: Fr. 
J{ijnig (A. Zippelius) l fr27. 

Die OcwaltmaBnahmen Karl s Y. und ])hiJipps H . gcgcn die Refor
mierten in den Niederlanden vcrunlaBten in der zweitell 1l1ilfte des 
Hi. Jah rhunderts vielc, di e an ihrem Glallben fcsthalten wo liten , zur 
AlIswa ndcru ng nach Deutschland. A,nch Grnf Philipp Ludwig If. von 
Hallall-l\l(inzcnbcrg, ei n Schwicgcrsohn Wilhclms \'0 11 Omnion, nahm 
sic gastlich bei sich auf und siedclte sic J5m in der Ncustadt HOlnall 
unte r schr g iinstigen Bcdingungen an . Sie genosscn \'01lc Gcwerbcfrei
heit und konnten nil-ch Belieben HOllldcl treiben. Sic durfton auch auf 
Vorrat produzieren , nicht l ediglich fUr den lokalen Kundcnbcdarf. Da· 
durch waren sio wirtschOlftlich viel frcier als di c deutschell, dmch das 
Zu nftwescn cingecngten Gcwerbebctricbe. Al s Entgclt hattc die Nen
stadt lediglich dcm Grafen 500 Gulden Stcll crn jiihrlich Zll ontri chtcn. 
Dank solcher Bewegungsfreiheit vermochteD sic bald die hcimatli.chen 
Gcwcrbe im neuon Yaterlande in .Flor zu briD~en. So brachten sic 
Ilach lIulltlu die verschicdenen 'fcxtiJgewerbc, die Scidcllweberci llnd 
}'Urbcrei , die Bierbraucrei nnd Tabaklabrikation, die Fayenccman uI.tk. 
tur, cndlich die Gold- und Silbersclllllicdckunst und dje DiOlmant
schleifc rei, also gcrade diejenigen Gewcrbe, dCllcn Ha na u seinen wirt
schaftli chcn Aufschwung ve rdallkte. Die unbeschrunkte lIandelsfrcih eit 
JioB sic auc h rUr das Yerkehrswcscn sorgon. Es cntwickcltc s ich 
schnell ein lcbhafte r Handelsverkehr zu Lalldc und zu Wllsser. Die 
Nlihc dcl' lIundelsempore Frankfurt fiihftc zn cinem rcgclmUBigen Markt
schifh'cl'keh r zu den dortigen Mlirktell. So wit I' bi s zum Hcginn des 
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30 jiihrigcn Kriegcs, bis zu wclchcm Zcitpunkt Frei seine Untersllchung 
fiihrt , def Anfang gemacht zu deT Industri c· und Handclsstadt Hanau, Olll 

die s ich Philipp Ludwig H. dUTch die HcranzichulIg del' l\' iederlii lldcr 
cin unvcrganglichcs Verdicnst erworbcll hat. - Fr9iS Studie, ~lUBer auf 
gedrllcktcr Litcratur anch auf dcm eillschHigigen Aktenmntcrial des 
Stadtarchivs in Hallau nnd des Staatsarchivs in Marburg aufgcbuut, 
ist ni cht nur von groUcm Worto fUr die Wirtschartsgeschichtc def Stadt 
Hanau, sondcrn sic flihrt unch cin typischcs Beispicl vor fUr die wirt~ 
schaftli chc Entwickclung nndefer Ol'te, in dencn die cingewandcrtcn 
NiedcrHinder ihrc von def alton Heimat iibcrkommcncn Gewcrbc cin· 
biirgertcn. 

92. llerlcU des Kreisausscll1lsses tIes l~ntHlkreises lI:mau iihcr die 
VerwnHullg und den Stand der Kreiskollllnunal~Augelegetlheitcll 
Endc des Recllllungsjahres 1923 nebst Kreishauslw.ltspJau IUr 1924/25. 
Ebenso fUr die folgenden Jahre. - Die Berichte cllthalten Angaben 
Ubcr Krei sgrcnzcll, Umgemeiudungen, BevOl.kerung und deren Bewcgung 
und wertvolle Angabcn libcr alle Zweige der rerwaltung des Krei ses. 

Kassel. ..d . Woritlger. 
93. lUtteilungeu der Stallt Knssel. Im Auftrago des Magistruts 

herausgegeben \'om Statistischen A.JIlt. 12 !lefte. 1"01. 
Wie liber die ffiilteren Jahrgange konnen wir uns auch Ober dell 

vorliegenden Jahfgallg def Mitteiiungen nur lobend aussprecheu. Inhalt 
uncI Einteilung sind im wesentlichen dieselbcn gcbliebcn. ' ·on besonderelll 
Wert s iud diesmal die Anga bcn iiber de.n Luitverkchr in Kassel, der 
sich sHindig hebt. Die lloeh immer anhaJtende Wohnnngsnot liiBt aueh 
die Zahlcn iiber die Kasseler Bautiitigkeit im Berichtsjahre wichtig er
schcinen. Bei eiuclll reinen Zugang von 2 15 Wohngebauden sind doeh 
nur 58'2 WahuuugoJl in Zugang gekammen, also auf ein Wohnhaus nul' 
kllapp 2,4 Wohllungen. Das beweist, daB flir gro.!3erc llallten immer 
no ch kcin Geld vorhanden ist. Aber nul' van groBcn Micthatlscrn, so 
sehr sic aueh aus gesundhcitli chen und anderell Griinden zu vcrwerfen 
sind , ist eiue Linderung del' Wohnungsnot zu erwartcn. Die Stadt 
Kassel ist deshalb auch schon zum Bau solcher "~Ii ctskasernen" ge
schrittcn, ijber dcren Wirkung aber crs t di e nH chstjlihrigcn Mittoilungen 
berichtcn konllen. BOi:eichllelld fLir das F ehlcn der BaumiHel ist auch, 
daB von den neuentstandenen 580 Wohuungen nicht weniger als 437 
Wohnullgen durch il ffentI;chc Korpcrschaftell , Behorden und gemein
nfitzige llaugescll schaftcn, aber nur 143, a lso nur der viertc Teil , von 
Privaten hcrgestcllt wurde. Etwa die Hlllfte all er Wohnungen sind 4-
Zimmcr-Wohnungcll. Yon Wert Silld di csmal auch die Angaben liber 
das Ergebllis des Yolksentseheides Uber Enteignung der FiirstcLlver
mogen am 20. 6. 1926. - Wellll wir dem Statistischen Amt der Stadt 
Kassel beziiglich dieser MittcilullgCll allch wieder utlsere vol1e Aner
keullung ausspreehen konnen, so ist cs daneben doeh sehr zu bedauern. 
daB def Magistrat s ich no ch nicht dazu cntschlossen hat, di e friihercll 
"Statistischen Jahresberichte" , die in ciner Rcihe von G mustergOltigcn 
BandeD bis zum Jahre 1918 vorJi egeD und die infolgc des Krieges und 
der folgendcn Notlage eingeheD muBten, wieder erstehcn zu lassen. 
Wenn anch die Geldmittel der Stadt bekanntcrmaBeD recht knapp sind, so 

.dUrrte Illall sich ciner solchcn Ehrenpflicht do ch nicht Iiinger entziehen. 
K(lssel. A. Woringer. 

94. Fiinfzig Jahre WohnungsfUrsorge dor }~irllln Snl:l.llltlllll & COIII)}' 
zu Kassel. Herausgegebell auHi.Blieh des fUnlzigjahrigen Gesehllfts
jubilllums am 1. November l lJ26. 4°. SG S. 

, 
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Die anr dam Gebiete del' Segeltnch- nud Leinen-Weberei riihmJ ichst 
bekannte Finna Sa)zlllilllll & Go. begann die Wohnungsfiirso rge filr ihrc 
Beamten llnd Arbeitcr in grijBerem Umfangc durch Erwerbung und Um
ball des altcn Landkrankenhauses (j('tzt SaJzmannshof) in Kasscl-Bettcn
hausc lI . Dann schritt man zur Anlage Salzma nnshausen vor dcmselbcn 
kasse ler Stadttcil , dercll weitcre En twick lung durch die Grlindung einer 
gemcinniitzigcn BaugcselJ schaft wescntl ich gcfOrdert wurde. Wir sehen 
allch , wie cs anderwarts def Fnll ist, den Beginn mit GroBbautcn, denen 
dann del' fibcrgang Zll Drei- Hurl Zwcifamilicnh1illSCI'Il fo Igt. Allch in 
Mclsungcn, Einbcck uud Oedcran gi ng die Firma in gleicher Weisc vor. 
Das hiibsch ausgestattete Heft bcri chtct Gber all e di ese Unternehmungen. 

Kossel. A. lVoringcr . 
• 95. UericlJt iiher die Yer wnltung Ulld (l en St:lIId der Gemei.IHlc-

:mgelcgenh oitou dor St:ult " Iitzenha usen rUr das Kalenderjahr 1926, 
bezw. L{cchnu ngsjahr 1925. Erstaltet van dem .Magistrat. 

Der sehr ausfiihrliche Bericht gibt Auskunft tiber aUe Zweige der 
StadtverwaJtung. Besonders wertvoll s ind die Absc llnitte Ober das Bil
dungswesen (L\oloniaJschllle, Mittelschule, Studtschllle, Israelitische 
Schule, Gewcrbliche Berufsschule, K<lufmiinn ische BerufsschuJe, Land
wirtsclwftl iche llerufsschule)' Ober die \vohlfahrtspflege unci Uber die 
B<luvcrwaltung. Die Bevolkerllngszahl ist in den Ictztcn 26 Jahren 
"on 3530 uur 44£13 gcstiegen, was einer Zunahme von tiberhaupt 27 %, 

von jiihrlich durchschnittlich 1 0f0 glcichkolllmt. 
j( a8sel. A. Woringer. 

96. Suchel, Ado1f: I-1essen-Darmstadt und del' DarmsUidtcr Handels
kongre6 von J820- 1823. (Qucllen und Forschungen Zllr Hessischon 
Geschichte. ]-[erausgegebcll von der Histori schcIl KOllunission filr den 
Volksstaat HesseD.) Darmstadt 192"2. Hess ischer Staatsverlag. 4°. 
YII. 100 S. 

Der Wiener Kongrell haUe die Hoffnung auf gcdeihlichc MaBnahnicn 
zur Errcichung eines wirtschaft lichcn Aufschwungs Dcutschlands ni cht 
erfiillt. Dic I.age des Halldcls und der Industri c war immer drii ckender 
geworden : besondcrs das Rhein land litt schwe r untcr den verworrencn 
Zollvcl'hiUtnissen. 1) ... begann eine nClle Ara in der preuBischen Halldels
politik durch das Gesetz ,'. 26. 5. 1818. Wenn der Geist dieses Ge
setzes allch im ganzen libeml wa r, so lilten die dcutschcn K1 cinst.'1atclI , 
die nun zwischen dCIl preuBischen Zollgrcnzcn eingcprcBt waren , no ch 
vicl mehr als vorher. Die Erbitterullg -gegcn Prcl1Ben war deshalb 
gran. Ganz besondcrs wurde durch die preu6ische Zollgesctzgebllug 
Hessen-Darmstadt betroffen, desscn Ausfuhr an Wehc- ulld Wirkwarell , 
sowic an \Vcin fa st vollig unterbunden wurde . Eine Bcschwerde dcr 
DarmsUldtcr Hegierung beim Buudestag blieb wirkllllgslos. Am 25. 11. 1819 
begannen in Wicn die Ministerkon£crenzen, die Ober die I-Iandels- 
~lIlge l egenheitcn beratcn so li ten. Hessen-Dannstadt hatte dCIl Geheimrat 
du Thi l als Vcrtreter gesand t. Dieser vcrsuchte, durch parti kulare Ver
eilligung einzclner deutscher Staaten eincn Handeisvertrag abz ll schJi e6en, 
der das Ideal eincs "ijUig freien Verkehrs verwirk1ichen sollte. Er 
woHtc inncrhaJb dcr ve rtragsc hii eBcndcn Staatcn von icdcr Bcliistigung 
des Handels llncl Yerkchrs abschcn, sagar die ZolJc an dcn AuBcngreuzcll 
des Yercinsgebicts Ia.llcn lassen. Nassau und Badcn gingcn damnf ein, 
Ictztc rcs aJ lcrdings nicht auf den Wegfall der GreJlzzolle. Kurhesscn 
lIncI Sachscn zogertcn mit dem Beitritt. Immerh in wnrdcn zwischen 
Hcssen-D;umstadt, ):assau nud Uadcn vorliiufige Abmachullgen getroffen, 
Yon dencn Baden <tber bald zurUcktrat, \Veil cs aus einem Anschlul3 an 
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B<.lyern und Wtirttcmbcrg groCere Yorteil e erhoffte. Die Minister· 
konfercnz{: 1l fuhrten schl ie6lich am 19. Mai 1920 ZUlIl AbschluB eines 
Vertrags' zwischen den siiddentschcn Staaten, Nassau , den groJlherzoglich 
und herzoglich sitchsischen Staaten und Bcull, in cl cncH die weitgehcllden 
}'orderungen J-I essen·Dunnstadt nicht erreicht, IIber weitere r erlwnd· 
Illngen in Aussicht genom men wurdell . Zu diesen traten die JJevoU· 
mllchtigten der Ycrtragsstuuten im September 18'20 in Darmstadt zu· 
sammen. du 'l'hil haltc hier cincn schwercn Stand. Er sah bald ein , 
daB ein vollsWndiges Au fgeben aller Zolle nicht zu erreichen sci: er 
lllu6te sich damuf besehrlinken, fur maBige Grcnzz611 e und volJige 
Verkehrsfreiheit im Inneren des rereinsgebiets einzutrcteu. Er stellte 
den Bevollmliehtigten sehon vor der crsten Sitzung eine Note zu , in der 
ef den tandpunkt seiner Regierung kJariegte. Er vcrfolgte dnmi t den 
Zweek, eine feste GruudJage Hir die Yerhandlungen zn schaffcll und die 
Vertreter der ubrigen Staaten zur offell cn Dariegung ihrer Ansicht.en 
zu veranhlssell . Dadurch kOllIltc er si ch delln vor der offe lltlichen 
Meinung in Hessen-Darmstadt, die giinzliehc Aufhebung allcr Zolle forderte, 
rechtfcrtigen. Sein Phll1 hattc ErfoJg. Da sieh aber sii mtJi che Staaten 
auCer Nassau f il r grundslitzliehe lleibeh.dtung der Zolle aussprachen, 
wurden 1-lessen·Darmstadt lInd Nassau dmnit eigentlich von vorn herein 
ans dcm Hahlllell der Yerhandlllllgen hinansgedrlingt, was anch seitens 
des wiirttembergischen BevolJm liehtigten Ausdruck fand . du Thil sah 
sich dadurch gen6tigt, Ilunmehr seiner Hegierung selbst den Eintritt in 
einen Zollbund mit mUBigen Grenzzollen und oh ne Durchgangszollc 
zu empfchlen. Die Dannstadter Hegierung woJlte aber nicht eine \'C1 .• 
sicherung <'lbgcben, in ein Zollsystcm cingchen zu wo lien, so lange 
dessen Detail nicht bekannt wiire. du 'fhil so lltc aber mit Offenheit 
erkliiren, daB seine Hegierung ilOhell Wert nuf cine Halldelsvereinigllllg 
lege. So war du Thil naeh wie vo r gez wungen, halb zuzuSllgClI , halb 
abzulchnen lUHl die Entwicklung abzuwarten. Der Fuhrung def Yer· 
handlungcll bemachtjgte sich jetzt der besonders saehkundige badische 
Bevollmlichtigtc Ncbcuius, def einen r ertragsentwurf yorlegte. Nach 
dicsem soUte Abiindcrung der eiIllllal bcschlossencn Zollgesetze durch 
)l.ehrhei lsbeschluB erfolgcn konllen, der roll zug der Gesetze einer yon 
den Einzelsta<'lten unabhiingigen Kommission ii bertntgen wCfden, einc 
Kontroll e der Zollbeamtcn durch die Eillze lstaaten stattfi llden, die ZoU. 
erhebung auf gemeinschll ftli che Heehnung erfolgen nnd der nnch Abzug 
derErhebekoste ll ve rbleibcnde OberschuBll.lch cinem allS Kopfzahl der Bc· 
volkerullg und Umfang des Landes zu I.lereehnendcn l\la6stab \'crteil t 
wcrden, Allstritt nach einjllhriger Kiindigung zuliiss ig sein. Die YOIl Ne· 
belli us vorgeschlagenen Zollsatze waren schr niedrig. Schonung der Durch. 
fuhf wurde empfohJen. Hatte durch diesen Entwurf die Angelegenheit 
auch eine festere Gestalt angenommen, so war doch eine Einigung 
nieht zu erreichen. Die interessCll del" einzelnen Staaten gingell zu 
weit all seinaoder und zum Xachgeben war niclIlll ud geneigt. Hessen
Dannstadt war im ganzcn mit dem Nebeniussehen Entwurfe cinvc r· 
stauden. Bayern dagegc ll suchte einer Elltschcidllng zuniiehst aus 
dem Wegc zu gehen, indem es Yerh ll udlllugell wcgen Einbezichlll1g 
Frallkfurts und der preuBischen Enklavcn in dell r erein vc rlangte. Als 
diese l" }\utrag mit groDcr ) Ieluheit abgelehnt war, erkHirte der baycri sche 
BevoIJm a.c htigtc, daB se in Hof die Annahmc des bayeri sehen Zollsystems 
als GflIlldlagc def Ycrhalldlungcn forde re. Die \·crhand lungcn spitztcn 
sieh nUll auf einen Ramp! zwischen Baycrn und Badcn zu, tl a der 

• Nc lJ en iussche Entwllrf hi r letzteres sehr \'orte ilhait , fU r erstcrcs aber 
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zweifellos hochst nng-Hnsrig wur. ;\Ian verschob duher einc Entschcidung 
bis zum Dczember 18:20. His dahin 50lltOll allc Hegicrun~n ihrc He
vollmiichtigten gcnligend instruiert haben. Es kalll aber def April 18'22 
hcran, che lIlall wicdcr in Darmstadt ZUSfimmcntrat. Bayern bestand 
auch jetzt wicdcr auf scincr Fordertlng, untcrzog die Nebeniusschc 
Dcnkschrift ciner schnrfcll Kritik und waT nuch namcntlich nicht willens, 
sich dUTch oin )'lehrheitsvotllm def Klcinstaaten vcrgcwaltigen zu lassoll . 
Dabci stieB cs abeT durch das riicksichtslosc Betanen sei nes )lacht
stnndpullkts die kleinen HcgieTungen vor den Kopf. WUrttcmberg schl ofl 
sich im allgc lllcincn den Bayerischcn Ausfiihrungcn an, Baden bekiimpftc 
sic in malh·ollcr Weise. Verschiedene Kleinstaaten vertralen ihre Souder
intcressen. Xuu trat lIessen-Darmstadt wicder in den " ordcrgrund , indem 
cs in ausW hrl ichcr Denkschrift darauf hinwies. daB die r erschieden
heit der Interessen der Einzelstaaten ciner E inigllllg haUI)tsllchLich eut
gegenstehe. Dabei zeigtc cs ebenfalls keine Xcigung, sich VO Il den 
kleinen Ycrlragsstaaten Uberstimmen zu !<lssen. IIll weiteren sllchlc 
du Thil. Bayern zu isolie ren und ci ne rcrcinigllng dcr Rhein llferstantcn 
hcrbeizufUhren und dadurch mit Anschl1l8 andcrer taatcu cinen Han
dclsbund ohne Bayern Zll schaffen. Dtlzu suchte man lJ!ch die Zu
stimmung Kurhessc'ns ZlI verschaffen, die unch erfolgte. In cincr Sitzung 
vom 1. Jnni 18'2'2 nrlHlrrte Bayern auf scincm Stnndpunkt. Damit 
wa.ren die '·erhandlungcn auf dem totCIl Punktc allgelullgt. dn Thil 
bat UIll sei ne Abbcrnfullg. Er sah ein, duB er beim KongreB nieht viel 
mchr errcichen konne: ferner aber wollte er seine ganze Kraft den 
r('ril andJungen mit den Rheinufcrstaaten und Kurhcssen widmcn. Auch 
hier hatte er kein GlUck. Nassau, dessen , 'ertrete r bisher in engcm 
' "erein mit du Thil gehandelt hatte, fiel ihm plOtzlich a ll: Baden, dessen 
eigentu ml iche geographische Gestalt ei nen Nutzen ans cincm nur liU S 

illfll selbst, beiden Hessen nnd Xassau gebildeten Zallvercin nieht er
warten lieD, wnrde bedenklich und riB Kurhessen mit, wclehes nuBer
dem den Bcitritt Fmnkfurts und des Konigreichs Saehsen verlangte . 
Schli e1Hich erreiehtc dll Thil nur, daB beidc Hessen lI nd Nassau weitcro 
Bcsll rechllngcn in Aussicht nahmcn. Als aber der Zeitpunkt fUr dio 
Zusammenkunft daw hcrankam, lehnte Kurhcssen <lb. Dazl1 kam nUll 
die nOlle Zallgesetzgebung Franirrcichs, durch die die Ilauptausfllhrartikel 
Siiddelltschlands mit IlOhen Zollen belcgt wurdell , was llayern nnd 
Wiirttcmberg zu RetorsionsmaBregeln veranlaBte. Das ebenfalls in ei ne 
schr bedrangtc Lage gebrachte Hessen-Darmstadt stand nun vor der 
Wnhl , ein eigenes Zollsystem zu schaIfen od er si ch an Bayern uod 
Wiirttember~ anzuschlieBen. Man wiihJte letztercs. Wieder beganltcn 
die r erhundlungen, die sich ohoe sicheres Ergcbnis hinzogen. Hessen
Darmstadt kam in immer groBere Bedrii ngnis. Dn griff es zur Selbst
hilfc und erkHirte am S. Juli UP-3, dnB es an den fernercll Yerhand
Illngen des I1andelstages keinen Antci l mehr zu nehmen gedenke. So 
war diejenige Rcgierl1ng, die einst in Wien zucrst cinc HandeJsvcrci ni 
gl1ng der dculsehen Mittelstaa ten angcregt und bctrieben hatte, nUll , 
gczwnngen durch dic \'erzweifelte Lage ihrcs Landes l auch die erstc, 
die ihren A llStritt aus der Gemeinschaft der vcrhandelndcn Staaten 
nahm. Damit hatten diesc VerhandJullgen ihr Endc erreieht. Nassltu 
und Ba.ye rn folgten dcm Beispielc Hessen-Darmstadts. Weitcre Ver
handlungen wurden daon van den iibrigen Regicrnngen als zwecklos 
auIgegeben. 

Dcr Verfasser gibt iibcr dicse, VOIl ihm klar nnt! Ubersichtlich dar
gcstellten \'organge nm Schlussc seines Buehes no ch einmal cinen Oller· 
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blick, in dcm er nachdriicklich daranf hinweist. daB die Darstellung \"on 
Weber in seiner Geschichte des deutschen Zollvcroius Yielfache, auf 
nine Vcrherrlichung Bayerns hinauslaufcndc Unrichtigkeitell enth iilt. 
Das vorJiegende Uuch ist cine wertvoIJe.Bercichcrung der hisher liber 
die \'orgcschichte des dcutschcn Zollvercins vorhandcncll I~iteratur. 

Kassel. ..d. Woringel'. 

97. U l1 rst, Georg: Hessen·Darmsuldt ulId die schleswig-holsteinische 
Fragc 1840 - 1850. (QuelleD nod Forschungen zur hessischcn Geschichte. 
Hcrausgegebcn vou der Historischcn Kommission fUr don Yolksstaat 
Hosseu, VII.) Darlllstadt J!j2G. Hess ischer Stnatsverlag. tl Ul. , 107 S. 

Der Kampf der Schleswig-Holstciner UIll ihrc stuatliche Selbstandig
keit land in DelltsehJand crst grijUere Be,u~ htulIg , als im Jahre 18-10 
die Eiderdiinenpartci cs IIntcrnahm, die dUuische Sp rache aIs Geriehts
sprncho in den IIcl'zof-, ttimern ci nzufUh ren. NlIlIlentlich in SUddclltsch· 
land vcrstllrkten !Si C!1 die Sy mpathien fUr die Jl erzo~tiime r , was sich he
sonders beim Wiirzul1rgcr Silllgerfcst 18-15 zeigtc. In Hesscn-Darmstadt 
warell es zuni.ichst die wenigcn groBeren liucral(,1l Zcitungeu, die COr 
die deutsche Bewegung ill den Herzogtnmcru, zug lcich im Sinue oiner 
fre iheitlichen Andenwg der de utschen politischen Yerhii ltnisse tiller
hnupt, eiutrateu. Die vercinzelte Stellungnahme nailm aber cincn weiteren 
Um£ang an , a ls dllrch den I, Offencn Brief" ' Christinns \"Ill. '"om 8. J ul i 
1846 die Herzogtiimer mit dem Verlust aller politischcn Eigcnrechte 
bedroht wurden. Wie tiberall in Deutschlalld, tntt man jetzt anch in 
Hessell-Darmstadt warm fUr di o BrOder im Nordell oin. Da die hessischu 
Stiindevcrsammlung gerade nicht tagte , griff man ZUIll ~ Ii tte l der Adressen, 
die mit zahlreichen Untcrschriften versehen der sch !eswig-holsteinischcn 
Stiinc!eyerSammlwlg tibersandt wllrden. Der noch im Mettcrnichschen 
System befangenen Darlll stildte r Regicrung waren diese Adressen Un! 

so unlieber, a ls darin die )1Ungel der hessischcn \"erfassung, die cin Ein
grcifen der Landstande verhillderten, offen crwUhu t wurden. Sie stimrute 
demgemliB anch dem Bundestagsbesch1usse VOID 17. September 18-16 zu, 
der Dii nemark gcgentiber auBerordentlich vorsichtig gehal ten wa..r, den 
deutschen Hegierungen eine schiirfere Zcnsur dee gcgen Diiuemark ge-

_ richteten Zei tungsartikel zur jlfl icht machte, immerhill aher doch deshalb 
spiiter van Nutzen war, weil sich der llunlle!Stag darin einc Priifung del' 
Rechtsverhi~l tni ssc del' Herzogtlimer vorhehielt, ailS del' er 1848 seine Be
fu gnis ZlUn Eingreifcn zuglUlsten der schleswig-holsteillischcll Erhebung 
herleiten konnte. Trotz der dicsem BeschJuB gemidl vcrschiirItcn Zcnsul' 
traten die liberalell hessischcn Zcitungen, vor ul.lem die WQrmser ZcihUlg. 
jetzt orren fUr die HerzogHimer ein, und auch in der StiindeversammhlIlg 
regte cs sich. Abgeordncte der 2. Kammer bildeten Komitees zum Sammeln 
von Gcldmitteln fiir die Bewegung in den llerzogtumern. Die Anteiluahme 
an deren Schicksal wuchs nach Konig Friedrichs \")1. Ankiilldigung einer 
Gesamtverfassung, durch die Schleswig filr DeutschJand verloren ge
wesen ware. Zum voUen Ausbruch der Begeisterung fUr die Herzog. 
Himer kam es dann aher durch die :M~lrzbewegung, die dem hcssischen 
Ministerilun du 'fhil ein Endo machte und Hcinrich von Gagern die 
Leitullg der llCssischen Politik iibertrug. Alii Bundesta.g trat HesseD 
jotzt fUr die Herzogtumer cin, wenD es auch ei ner Einbeziehung 
Schleswigs in den DeutscheD Bund noch abhold war. VoLksver
sanllulWlgen Iorderten ZUlU Kriege gegcll Dil.nellHlrk aur, in Mainz 
bildetl' sich ein Freikorps, GeJdspcndcn liefen rcichlich eiu. DOl· 

.gegen trante man l)reu.Ben in seinern Vorgehcll gegen Danemark nicht. 
Oberall wurde dabei die Notwcndigkeit def Selbstil.ndigmachung der 

Zeiiscbr. Bd. 56. 3-1 
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Herzogtiimer und des Eiutritts Schleswigs in den Dcutschen Bund be· 
tont. Gemde diese Stellungnahme bezuglich Schlcswigs veranlalltc abcr 
die Eiulllischung der curopaischen Grol3muchte. Die dadurch hcrbci
gcfUhrtcn Waffenstill standsverhandlllngen Hihrten zu scharfen Angriffen 
der Liberalcn im Frankfurter Parlament, di e in den hessischen Zeitungcn, 
namentlich den rit cinhcssischcn, ein Icbhaftes Echo fandeD. Die gauze 
schlesw.-llOlst. Bcwcgung wuedc hierdurch <tllgcmein , und nicht Zllm 
wcnigsten in Hcssen-Dannstadt, zu oiner Partcisache der Libcralcn. 
Durch das Eingciten des Bundcstags Imd die Schaffung einer Zontra)· 
gewalt wDIde nun die hcss ische Regiemng, die bisher in der gauzen 
Sache grollc Zurtickhaltung gczeigt hatte, aus ihrcr Reserye hemlls
gerissen, indem sie zur StelJung ihTCS Konti ngents fUr das Heichshecr 
gegell Dilllemark gezwungen wurde. Das fand den BeifaH der Rechts
pa rteien , wurde aber von den mehr und mahr an EinfluB gewinnenden 
Demokraten bekillllpft, zUlllal der Ausmarsch der 'fruppen zum Kricgs
schauplatz sie an ihrer Wuhlarbeit unter den Soldaten hinderte. Der 
l(ampf um den Waffenstill staud von Malmo war, wie iiberall in Deutsch
land, auch in Hessen Parteisache, im Hall gegen Preullen waTell sich 
aber alle Palieiell einig. AIs es dann zum Franldurter Aufstand kam, 
warell uuter den kiirnpfenden Demokraten znhlreiche Hessen-Darm
sUidter, wiihrend hessischc Truppen bei der Niederwerfung des Auf
standes mitwifk tcn. DeT Kampf um den Waffcnstill stand ijffnete den 
gemiiLl igten Lihera lcn jetzt insofcrn die Augen, a ls sic einsahen , daB 
die Radikalcn lediglich aus Parteiintcresse, keineswcgs aus Liebe fUr 
Schleswig-Holstcin gearbeitet hatten. Die Radikalen dagegen , dcnen 
nun die Sache del' Herzogtiimef nicht mehr niitzen konute, zogen si ch 
davon zurUck, gaben aber CInch dns bisherige Zusanullcngchen mit deT 
Zelltralgewalt auf, al s diese daran ging, die 'PreBfreihei t zu beschranken 
und die demokTatischen Vereine aufzllheben. Die Darmstlldter Rc
gierung, die in dem Kampf um den WaffenstiJJ stand cine rein pass ive 
Holle gcsllielt haUe. entwickelte nun eine Icbhafte Tatigkeit fOr die 
von der demokrati schen Presse stark bekllmpfte Schaffung eiDer 
deutschen PloUe, sowie fiir die ZUfii ckziehllng dcr hcssi schen Truppen 
vom Kriegsschauplatz und die Aufs tellung der hessischen Streitkrafte 
gcgcll den bad ischell Aufstand , wodurch all ein dns Obergreifen des 
ietzteren auf lIessen vCl'eitelt wurde. Die Erfolge des Feldzugs 184V 
gegen Dllllemark wurden von der hessischen Oemokratie aufs ungUnstigste 
benrteiJt, deT Sttll'lll auf die Diippe]er Schanzen VOIl def MainzeT 
beitllug al s cine Schma ch fitr die deutsche Nation bezcichnet. Der 
zweite Waffenstill sta nd wurde ebenfalls, diesmal freilich mit Recht, 
schr abHilJig bCl1rteilt. Auch die hessische Hegierung Ichnte, in \'oliem 
Eill\'ernehruen mit dem Grollherzog selbst, den Beitritt znr Ratifikatioll 
des Waffcll stiJl st..'llldes ab mit del' ri chtigen llegriindung, daG durch diesen 
einer der edelstcn deutschen SWmme seinen Feinden mit gebulldenen 
IIHndcn llberliefcrt, zudeln aber anch der Einmischung der auller
deutschen GroBmachte durch die Bestimmllllgen des Waffenstillstands die 
Tnr geOffnet sei . Dadurch wurde in dem /lun, wa.chsenden Gegell satz 
zwischen l?reullen und Osterl'eich die hess ische Hcgiel'ung uuf di e Seite 
des ]etztercn getl'i chen , wobei sic in vOl'sichtige r Anlehnung an die 
il brigen deutschcn :'I litt elsb:l atcll eine Stutze sll chte und fand. Oer Ver
zweif1ung-s k:lmpf del' Hcrzogtiimer im Jahre 1850 fand zwar bei der 
da l'lll stiidtel' Regierung keiue so schroffe A blehnl1ng wie bei deT kasseler : 
aber im Gegcnsa tz zu ih rcr Hultllug wllchsen do ch wieder die Sympa
thicn del' Be\'olkcrung - jetzt all er Krcise - fU r die deutschcnllriider 
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im Norden. Hcinrich von Gu'gcrn, def sclbst al s Offizicr in d.i e schlcsw.
hoist. Armee eintrat, nnd seine Anhilnger arbeitctcn energisch fUr sic. 
Als abcr schliel3lich die Herzogtiimcr def Obermacht erJagcn, da gc
reichtc cs dcm Gro6herzog Ludwig, wcnn er ::tuch seinen SoJdatcn den 
Eiutritt in die fOr Schleswig-Holstein klimpfcndcn Freiwilligcllkorps 
\'crbotcll hutto, doch zur Ehre, daB er s i ch wcigertc, der ostcrrcichi schen 
Forderung Folgc Zti geben, die die Stellung cines Kontillgents zur 
Unterwerfung def lLerzogtiimer "crlangte. 

AliI Grund rcichhaltigcn Aktenmaterials, zahlreicher Zeitllngcn und 
FIllghl;Utcr hat dcr \'erfasser lInter Herauziehung def einschHigigcn Li
tcmtur rue vorstehend kurz gesehilderten Vorg1ingo iibersichtlich und 
in guter Darstellung geschildert uod dami t ein \Yerk geschaffen, das 
ilber die hess ischell Grenzen hinaus fUr die deutsche Geschichte des 
Jahrzehnts 1840-1850 von WCl't bleiben wird. 

Kas8el. ..d. lVo1·ingel'. 

XIV. Li t era tu r- unc! Mn s ikg esc hi c h t e. 

ns. AncnmRnlls, Bernhardus X iCCBUS: Rosal'ium dat is Rosengarden. 
Luteinische Epigramme John Owens in niede;;deutscher Obersetzung 
(1638) hrsg. VOJl Axel Lindq v i s t. Nor-d en u. Leipzig : Soltan, 1926. 
(Drucke des \' ereins fUr nicderdcutsche Sprachforschung. Nr. 7.) 

Es handelt si ch um einen der sputesten F1iJle des literarischen 
Gebrauchs der Il iedcrdeutscheu Sprache ,'or ihrcr Wiedcrbelebung im 
lV. Jahrhundert : UIll diesel be Zeit etwa entshllldcn die berUhm tcn plutt
deutschen 'Scherzgedichtc' von 11. W. Lausemberg, gedruckt 1652. FUr 
uns Hessen ha t dns BU chlein ein gewisses Interesse dadurch , dall ihm 
<l Is Ne. 44.9 eingeschaJtet ist ein hochdcutsches (!) Klaggedicht auf den 
Landgrafen Wilhelm V.: diesel' starb am 21. September 1687 in Leer, 
und in dessen unmittelbarer Nilhe wirkte der ostfriesischc Pf:lrrer 
Ancumanlls. So crklart sich (S. X\'IlI Anm .) allch der mcrkwlirdige 
Umstand, daB das einzige Exemplar des 'Hosariulll ', dus iiberhaupt auI 
IIns gekommen ist, in del' Kasseler Landesbibliothek liegt. E . 8. 

Nr. 0:)- 115 hearb. \,on Gu stav St ru ck: 
99. Brid e Rudolf Jlildebr'lIltls. Zum 1.00. Gcburtstagc dos Forschcrs. 

Hrsg. u. crI. von Helmut Woe k c. [n: The Journal of English :\Ild 
Germanic Philology pub1. by The University of IU inois \"01. 23. Nr' 1. 
H)24. S. 1- 27. 

Ein Briefwechsel zwischen Jacob Grimm (28 Uricfe) und dcm be
kannten Leipziger Gcrmanisten H. (6 Briefe) vom Jahre 1853 bis zum 
Tode Jacob Grimms 1863, der ' aulle!" wenigen perstl lllichen und privaten 
Uemerkungen in der Hauptsachc I-r. 's .Mitarbeit ul s Korrektor und 
forscher am \Vurtcrbuch i ll den ers ten Biindcn und seine yorbercitonde 
Salllllllung fUr den 5. Bd. (i<) , den H. libernolll lllcn hatte. sowie seine 
Druck-Oberwuchung des 4. Ba lldcs der Weistiimer ll insichtl ich ciner 
kritischen Rechtschreibung, :m6enlem auch die 2. Ausgabc von W. 
Grimms Freidallk und 1-I .'s \' olkslieder· und Sachsenspiegcl.Ansg'lbe 
bctrifft. 

100. Uricfwechsel der Brlider Jacob und Wi lhelm Grillllll mit [{ar! J,a ch· 
1IJ1\1I11. lru Auftr . u. Ill . C"nterstiitzung der Preu6. Akademic d. Wiss. 
hrsg. yon Albert L e i t z III it n n. Licferung 1-8. Jena: Frolll lUi.lIIDsche 
Buchhdlg., 19'25-27. 
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Die Bedeulullg dieses wichtigen BriMwcchscls nls QlIellenwerk fUr 
das Werden clcr germanischen Philologie lInd den AuIstieg deT drci 
GroBcn steht au Ber allclll Zweifcl. Hisher konntcn nUT Einzclhcitcn daraus 
vcroffcnUicht, Ausziigc und Zitate daraus angcfi.ihrt werden, wtl.hrcnd 
das gesamtc Material , das aus dem :\'achlaB deT Brtider Grimm stammt 
nod ani def Berliner Staatsbibliothck ruble, von den Erbcll und Rcchts
lIachlolgcrc ujcht frei gegebcn wurde. Erst UH7 wurde cs Prof. Lcitz
manu fUr die Bearheitung Hbcrlassen, dee cs nun Illi t alJem notigcll 
kriti schcn Apparat, zei fgcschichlli chen Erklarll ngen, bibJ iogm\)hischcn 
Anmerkungen und Nachweisungcn vcrschan hat. E inc gcistvo le Wtir
digllng alls der Feder Konrad llludachs Icitet di e Sammlung ein . Die 
1. Abt. enthait in 218 Stiickcll den Briefwechsc l ~wi schcn Jacob Grimlll 
und Ll.lchmann ans den .Jllhrcll 1BW- 1Bn , die zweitc in 59 SUicken 
den zwi schcn Wilhelm GrimOl und Lachmano '1l1S den .Jahrell 18'20- 18-11 , 
die dritte bringt Bei lagcn, Miscellen sprachlichell 1llhalts, cinen Brief 
und eioe AiJhandlnllg G. F. Bencckes. Ein genaues Sacb- ulld Pcr
sonenregistcr machen das Werk leicht benutzbar fiir die Forschung. 
Ncben dem .\ustausch wisscnschaftlichcr Bl'iefabhandlungen unter den 
drei :\Hiunern fiudet sich auch mancherlei iiber ihrc personlichen \" Cf

lliiltnisse, insbesonde re der Grimms aus ihrer Kasseler Zeit, iiber ihr 
Wirken, ihr hlluslichcs D'lsein nod ihrc Beriihrungen mit hessischen 
Persijlllichkeiten, danll aber anch Gbcr die geistesgeschichtli chell Grllnd
lagen diese r dreifuchen GelehrtenfrClUldschaft 7.wischen dOll hoiden Ho
mantikcrn und dcm kriti schen )[eister der ~I cthode, ciner einzigartigen 
\'e rbindnng, die dom Delltscben die ti e(e Liebe 7.11 den uralten Heilig· 
Himern se iner Sprache uud Poesie , Sage und Sitte wiedergab. 

101. Uurkard Waldls : Der verlorene Sohn. ErneucrL von Alwin MUll c 1'. 

(~Hlnchener J.aiel1spieJe, hrsg. Y. Rud. Mirbt, Heft 1.) - llessischcs 
Welhnach tsSI)icl. Ernellert von Konrad A m el n. ),lit eioer Musikbeilagc 
(MUncbener Laienspieic Heft 26). MUnchen: Chr. Kaiser. 192G. 

Das bekannte Fastnachtsspiel des aus urnltcm hessischen Geschlechtc 
stammcnden Bll rkard \\'aldis, der nl s Plarrer \ 'OU Abtcrode seine Tage 
beschloB, wird hier in oi li er geschickten, stilgemaBen Erneucrung Alwin 
Alilll el's durch vo rsicht igc spracll liche UlIllllodelung und Kiirzung allI 
etwa ein Dri Ue l des lIrspriinglichen Umfaugs bei besonderer Beachtung 
des gleichnishaftell Charakters fiil' das modcrnc Laicnspiel \'or a llem 
der Jugcndgruppell wiedergewonncn, das wohl geeignct ist, zu dem 
altell biblischcn ~pi cl des 16. Jahrllllnderts wieder hinzufGhren. - Ebcnso 
verdienstvoll is t auch die in der glcichcn SammlUJlg erschieDene Neu
bearbeitllng des 1869 aus Vilmars :\'achlaB zuerst von Piderit heraus
gegebenen, ID2-2 durch die Buchgewerbliche Abteilung der Kunstgewerbe
schuJc zu Kassel genau nach der in .der Landcsbibliothek befindlichen 
lIandschrift neu gedruckten hessischen Wcihnachtsspieies aus der 
2. HaIfto des 15. Jahrhunderts , das Reinhold in seiner Marbllrger 
Dissertation ( 1909) nach Friedberg verweist, wo cs wahrscheinlich im 
Kreise del' Brudefschaft fur das FronJeichnamspicl gedichtet nnd auf
geCuhrt wurdc. Sprachliche UmschriIt, Kiirzung und Einteilnng in Anf
tritte ist mitfeinem Tukt durchgcfiihrt und durch cine in einer Bcilago 
gcgchene Auswahl van iilteren mehrstimmigcn Licdern und Tonsaben 
naeh der musikalischcn Seite hin ausgczeichnct ergallzt. 

10'2. Lochner , Rudolf: Grimmelshausen. Ein deutscher 'Mensch im 17. Jahr
hUDdert. Yersuch einer psychologischen Personlichkeitsana1rse unter 
llerUcksichtigung literaturgesch. u. kulturgesch. Gesichtspunkte. Reichen-
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berg: Sudetcmleutscher Yerlag Franz Kraus. 1924. 7,50 M. (Prager 
deut,che Studien, Heft 29.) 

Bei der geringen Kenntnis, die \Vir wegen des ltickenhaften Materials 
von dem Lcben G.'s habcn, hat man die Personlichkeit auf die ver~ 
schiedenste Art, teils atls allgemeill kulturgeschichtlichcll Betrachtungen, 
tcils Ilhi lologisch. textlich, teils lIi storisch.que ll ellkritisch zu rekonstruicren 
ycrsucht. Dazn kommt der modeme Weg dc·r psychographischen Methode, 
den L. einschJligt und dcr, da hier die Elemente und Bllusteinc flir die 
Beurtcilullg wirklich umfassend zllsammengetragen werden, glcichmiiBig 
Rllalysiereod Hud so zur Einheit vo rdringend wescntlichc Fortschrittc 
verspricht. So wcit moglich wcrden die Ergebnisse der gesamten G.
T~iteratur ,terwertet, einleitend die bckannten 'l'utsachen liber Werke und 
Lcbcn zusmnmengestellt, dann die Einwirkungen von Abstnmmung, Ycr· 
crbung, Umgebung, :\lilien, Reiscn un·d Selbstcrzich ung untcrsucht und 
weiter lluI Grulld del' Schriften G. 's SteU ung zur Natul' nnd Menschheit, 
Familie, Sitte, VoLkstum , Religion , Wissenschaft llnd KUl1st eingehclld 
geprtift, nuch seine scclischc Disposition und intellektuelIc Veranlagullg 
wird auf dicse Wcise crschlosscn. G. wird al s eine aktivc Gefnhls· nod 
Willensnatur erkannt, die sich geistig wcit Uber den Horizont erhob, 
der seine unte rgcordllcte Lebellsarbeit bcgrenzte, die ill vielen Dingen 
zeitgebundcll blieb , mutig aber ihrc Schilden uud Answiichse bekiimpfte 
uud tiber sic hinaus und empor 'Hl S del Vcrclcndllng strebte, als "ein 
Deutscher von echtclll Schrot und Korn", der L. zum Dcutschcll Menschen 
schlechthin wird , zum Troster Hir die ringcnde delltsche Scele der UIll

dli sterten Gegenwart. Es ist hier lIutUrlich nicht moglich , cinel1 Begriff 
VOIl dcr GroBe und Weite des viclgcstaltigen, oft dadurch geradezu 
ve rwirrenden Bi ldes , das L. zeichnet, zu gebcn . Er ·verkcnnt nicht die 
Einseitigkeit seiner Afethode, die ilue Ergebnisse noch nicht mit den 
Charakterztigen der Pcrsonlichkeit, wie sic si ch aus dem Lcbenslauf 
und den Aufzcichnuugcn ergeben, vergleichen konnte. Die F'orderung 
der Forschung durch seine Arbcit bleibt abcr dadurch lloerschlittert. 
Es bedarf bei ihrer systematisch·strengen DurchfUhrung woh1 kaum der 
Bemerkllng, daB sic :lUch das notwendige Literatur· und Ausgabcn. Vcr· 
zeichnis, A-nmerkungen nnd Belcgstcllen cnlhUlt. 

103. J\olluccke, GushlY: Quellen und Forschungcn wr Lebensgeschichtc 
Grimmclshansens. llrsg. im Aurtr. d. Ges. d. BibliophilclI VOIl J. H. Scholtc . 
lid . L Weimar: Gesell schaft der Bibl ioph ilen. 192U. 

~I it dcm ganzen schweren HUstzeug archiv:t1ischer Forschung ging 
der 10'20 ,ferstorbene Staatsarchivdirektor Dr. Konnecke daran , dio 
Lebensgeschichte G'-s aufzuhcllen IInu das zu schaffcn, was Lochner 
be i seiner I>sychographischen Methode 110ch vermil3te. Die Fi.ille des 
Qtlellcnmaterials wird hier zusammcngelragen lInd den gleichstrebenden 
Gelehrten zu kritischer Prii.ftmg vorgelegt. Die Dichtungen werden 
selbstverstiindlich mit herangezogen , aber nur mit Yorsichtiger Auswah..l 
nud IllU, so weit ihre Destalldteilc nichtliterarische Entlehnungen, sonderu 
Grimmelshausensches Erlebnisgut sind. Die Sichtttllg nach dem histo· 
rischen Wirklichkcitsgehalt zeigen methodisch die ersteu Kapitcl au 
den Romanen Courage und Springillsfeld. Die Feststelhmgeu iiber die 
Yorfabren, EHcrn und Geschwistcr werden durch ulllrangreiches Ur· 
kundenmatcrial bclegt. .!\lit cinigcr Sicherheit wird das Geburts haus 
in Gelnhausell in der Schmidlgasse 1\'r. 12 idellti.fiziert. AufschluB
rei ch sind die Ausfiihrn ll gen liber G:s lillBerc Erscheinung, die scharf· 
SiUllig die bekannten G.·Portrlits kriti sieren. FUr den Schulbesuch des 
Knaben in Gelnhausen bringt K. manches beachtliche Moment bei, 
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wciter zur Plundcrung Gelnhauscns, ZlIr Wanderung nach Hanau und 
se inem Aufcnthalt dort, ZUIll Kroatenkri eg in HosseD und der Gcfangen
schaft in KnsseJ. Mit peinlichster Gcuauigkeit wcrden an ch di e UIl 

scheinbarsten Umshindc quellcn- und aktenmU_3ig gepriift, Umgcbllng 
und l\Lilieu topographisch und kulturgcschichtlich bcrticksichtigt. die 
Spurcn der einfluI3rcichcll Personli chkeiten verfolgt, die chronika1ischcn 
Verhiiltnisse gcordnet und iibefall seharf Wahrheit und Dichtung vou 
cinandcr gcschiedcll. Dieser crste Band Whrt dus Soldatcnleben von 
Magdeburg 163G liber Westfalen , Lippstadt, Obcrrhcin in dieser Weise 
weiter bis in di e vic[ziger Jnhrc, wo G. als Regimentsschreihcr in Offen· 
burg in der Ortenau nachzuweisen ist. Hier hat K. die VOI1 0:5 I-rand 
no ch vorhandenen SchriftsWckc, Hechnnngen und sonstigen Kanzlei· 
Dokumente zur Beurteiiung hcrangczogcn, weshalb er allch bcabsichtigtc , 
fak similiertc Halldsch riftcnprob-en der Ausgabe beizufligen, um anf 
graphologischem Wegc zn weiteren Aufschlii ssen :lIlzuregell. Den Ab
schluJ3 des Balldcs bildell die familiellgeschichtJichen Untersuchungen 
iiber G:s Hei rat, seine ferwandtell, Kinder uhd "Nachkommen bis zum 
Aussterbcn des Stammes. Man wird die Ellcrgie des Forschors illlnlcr 
wieder bewulldern mUssen, der auf diesem dornigcn Wego dcm kiillftigen 
Biographon und Literarhistorikor durch sein bescheiden nur QueUen 
und Forschungen genanntcs Werk dic Balm frei machte, uud ihm gem 
zl1billigen, daB cs ,..wahrlich keine erquickliche Arbeit<; war, .,sich mi t 
unwichtig orschcinendcn Dingeu so eillgehend ZlI beschaftigcll und sic 
an den zutreffenden Stellen gewissellhaft zu verarbciten <;. Umso dank
barer muJ3 man diese gewaltige Ictzte Leistung des MariJurger Gelehrten 
begriiBen, die in den Veroffentlichungcn de l" Gesellschaft def llibliophilclI 
in wlirdiger Ausstattung hcral1sgcbrncht wurde. 

104. Anifri3li ch des 300. Geburtstages von Orim mclsh:lIlscn 1925 er
schienenen Gedenkaufsfrtze in: " Hessenland". Jg.37. S.202-208. 
(P. Heidelbach) : " Da.heim" . Jg. 6L Nr. 17. (A. Semerau)~ 
,, ]J".se]schiff". Leipzig. 1"1/1'11. S.248-258. (A. Bechtold); Di e 
Ortcnau. Mitteil. d . hist. Yereins f. Mittelbadou. Helt 12. S. nff. 
(Oaftering, llatz e r, Scholte) ; W es tUlIischer Anzciger , 
Hamm. IV-20. Nr. 2-29. (A. Hiin cberg). . 

105. }~roelJ, Herlllann: Ernst Kochs " Prinz Bosa-Stramin" . Ein Ueitrag 
zur Hess. Literaturgesehichte . .Marburg a. L. : N. G. Elwert. 1V25. (Bei. 
trlige zur dt. Literaturwiss. Nr.2.1.) 

F:s Untersuchungen stellen gewissenhaft, etwas weitschwcifig nnd 
wortrcich mit rcichJich viel Zitaten das Uber den " Hosa-Stramin" Be
kannte zl1sammen. Sie entwickcln zunachst historisch die heterogene
KOIllI)Ositioll des Werkcs aus Doklllllenten von Kochs LiebesverhHltnis 
zu l-Ienriette von Bosse (Palast unci Blirgerhaus), RUS selbstundigcn 
Skizzen, di e in den "Kasselscllen BHHtern filr Geist und Eerz" und ill 
der "wochentlichen Unterh<.lltungsbeilage .lUIll Verfassungsfrellnd" frUher 
erschienen, und tins personlichen Erlebnissen der Jugcnd· und Studenten
zeil. In eiller iisthetischen Wiirdigung wird Kochs imprcssionistischer 
Stil na,ch der gedanklichen , psychologischen und formalen Seite hill ein· 
gehend gcpriift, se in s tarker GefUhlsUbcrschw:mg, seinc NCigungcn zum 
Lyrisehen und Elegischen, del' 1ll11sikalisc.he Untcrton und sein Ieiner 
Humor hcrausgehoben, die Beri.lhrung mit dern Jungen Deutschland, 
insbesondere Hcine, allch mit JCHn Paul zwar anerkannt, ihnen gegcn
liber aber dann dor UJlterschied und die Eigenart des hessischen Dichtcrs 
in der lebelldigeren uud ansehaulicheren Plastik der Gestalten nod der 
reineren Gcsinnog mit "Nachdruck betont und so das Fesselnde in dc\' 
sympathischen Personlichkeit KocllS in das reehte Licht gerlickt. 

, 

\ 
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J06. HccU, Wilhelm: Raabe. Seine Zeit und seine Bcruftlllg. Berlin
Grunewald: VcrJagsanst. Horm. Klemm A.-G. (1926). 

Hee3 unternimmt den sehr verdienstlichcn Versl1ch, die Zcit im 
Werk R. ·s aufzudecken, die SteIJung des Dichtcrs zu den politischcll , 
kulturellen, wirtschaftlichen und sozial en ProbJemcn zu umschreiben 
in der Zeit dee Rcaktion oach 1848, dee ncuon Ant scit 1859, bei 
Preuflens Sieg 186G und im neucll Heich. Dabei wird auch It 's Vcr. 
hll.Jtni s ZUIll nachbarlichcn Kurhessen, das manche Spur in scinen Ro
maneD hinterlasscn hat, gestreift. Er iirgertc sich liber den Chri stoffe l, 
den Herkulcs von WilllClmshohe, den " so viele brave Katten mit ihrem 
Blute bezahlt" habcn. Die yon ihm aufgewarmte liberale Legende war 
ihm Symbol fUr den Zusammenbruch dN freiheitlich en Hewegung, dossen 
Folge dann fUr ihu di e ihn innerlich ergreifende Auswanderung war; 
denn nach 11. war Hessen fUr ihn al s echter Stammesstlltlt im ll1utter
landischen Deutschland ei ner der Kerne bodenstiindiger Demokratie. 
Del' Staa tsst rei ch von 1850 war so ein deutscher Schicksal sschlag, nnd 
"sozusagen aus dem hess ischen Horizont" sah Raabe " das Auswanderer
schiff die Oberweser" herunterfuhren. Auch munches in sei ner "Ge
schichte del' deutschen Residenz" mag mit auf Hessen zielen. IIll 
Ubrigen zeigt die grlindliche Arbeit, wie das historische Weltbild, fa st 
mochte man sagen, in einem Riesenbogen VOIll siebcnjiihrigen Kriegc, 
dessen Voteran Raabe no ch sah , bis zum Volkerkri eg, in den sei n Enkcl 
109, reichsten WiderhaU in den Werken des Dichters fand wId wie die 
BCl'ufung des Bralmschweiger Poeten dUl'ch seine bestimmte Rolle in 
seiner Zeit ihren geistesgeschichtlichen Ausdruck gewann . 

107. Sl)eck, Wilhelm : Briefe an einen Freund. Ausgewuhlt und ein
geleitet von Heinrich S p i 0 r o. Mit einem BiMe des Dichters. Berlin W. !): 
.Martin Warneck. 1925. Gzln. 4. - .M. 

Es sind 66 Briefe Specks an Spiel'o, den treuen Frcund und Forderer 
seines Werkes , aus den Jahren 1905- 1917, in den eH das Werden del' 
Romane und Novcllen und die Stirnmen wider und fUr sie, die Licbe 
und S~rge urn sic, Zwcifel, Freuden und Hoffnungell einer tiefon , reinen 
IInd scheuen schopfori schon Dichterseele si ch mit all del' feiufUhJigcn 
Zartheit des Empfindens, dern hoUen freundJi ehen Humor und all del' 
glaubigcll Zuversicht gcfestigter Innerli chkeit in den wechselnden 
Stimmungcn eines geruhsamcn Alltags offenbaren. A.l s wertvolJer Bei
trag zu dem l\apitcl Erlebnis und Dichtung im Schaffen Specks lassen 
auch dioso kloinen Bausteine das Besondere seiner Personlichkeit erust 
und groB erkennen. 

108. Schleicliert, Heinrich: Del' Dichter Wilhelm Speck. Mit 8 Bildcl'll . 
Berlin W. 9: :Martin Wam cck. 1925. Gzln. 4. - M. 

Des 1925 verstorbenen hessischen Dichters Wilhelm Speck (geboren 
1861 in GroBalmerode. gestorbell in Kassel) schwcbende, geheimnisvoll
zarte Lebensmelodie und den schweren Hhythmus seiner Schaffensse hnsucht 
sucht das Ruch einzufangen: Doch bleiben die literari schen nnd hymnisch 
umschriebenen Wlir digungen del' Werke an del' Oberflache, im Stil isti schen 
und Gedank1ichen afte r unklar ulld rhetori sch·verschwollllllen , wa hrend 
das Biographische Farbe und blutvolles Lebcn gewinnt, da hier fast 
ausschliefHich Speck selbst zu Worte kommt mit sei nen feinsinnigen 
Erinnernngcll und den liebevollen Raabe- nnd Heyse-Betrachtungen, di e 
fast d ie Hitlfte des Ruches l.lusfO llen , in dam feinen Erziihlerton Kasseler 
Jugend selig vCI'go lden lInd die herzenswal'me lyrische menschlich
rUhrende Art des "JoggeJi" - Meisters still und verson ll en widerspiegeln . 
• 

• 
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• 
109. Trais, Friedrich \'on (Fr. MOllius): Aus def goldenen Wetterau. 

NOlle Gedichte in Wcttcrauer Mundart. Friedberg i. H.: Carl Binder
nagcl. 1925. 

Aus dam Kachlull des vcrstorbenen Fricdrich von Trais, d. i. Frie
drich Wilhelm Mubius nus Trais-Horloff, der bereits 1885 mit so iD on 
freundlich Ilufgenommcncn "Hcimatkliingen <lUS der WcttcrauO und 16!J l 
mit " WcttCfall Cr Sang und KJang" sieh al s beachtl icher Heimatdichtcr 
cinfal1rte, wird hier cine drittc Sammlung, die eigentl ich selton irn 
Som mcr 1000 erscheillcn sollte und von der einigcs fruhor im Hossi
sehen Landkalcndcr nnd im ,.Hesscnland" gedruck t wurde, hera usge
bracht. In dee belicbten Dohnkenform werden hi er heitere kJeinc Szcncn 
aus dem Landleben kernig, naturwahr und ohnc libcrtriebene Derbheitell 
in charal..1:eri sti scher Ausdrucksweise knapp und hiibsch pointiert in 
Reimcn crziihlt, soda13 sich dadtuch die sehr verspatete l-ierallsgabe, 
die Geh . . Medizinalrat Dr. Weckerling und Oberstudiendirektor Dr. Faber 
Zll danken ist, wohl rcchtfertigen Hifit. 

11 0. }'uchs, Friedrich W.: Lieb Yaterland. Lieder, Spriiche und Balladen. 
Barmen: E. Dierm.nn. (1926.) Kt. 1,80 M., geb. 2,80 M. 

Dieses r ers~Blindchen , von echtem deutschcm Geist kraftvoll du rch· 
hallt, voll Glauben und 1I0ffen, enthalt neben kPrnigen aJIgemeinen vater· 
liindischen Gedichteu audl cinige .BaUadcn im Foutane-Ton, danmter 
die hessischell YOIl .,del1l Kirchenschllissel "011 i\lengshauserr" und "den 
Glocken yon lIi1mes". 

llL. Sl)itta, Friedrich: Ifeinrich Schiitz. Ein Meister der musica sacra. 
II,lI le (Saalc) : C. Ed. Jliiller ( Pal~ Sei ler). (lD25.) 2 M. S.·A. aus: 
i\'eue Christoterpe. Ein .Iahrbuch. 

Ein ausgezcichnclcr kleil1er UmriB des musikalischen Schaffens 
"on Schiitz, dcm groBen deutschen M usikus des 17 . Jahrhundel'ts, der 
einst vom Landgrafen Moritz entdeckt und gefordert wlUde und jetzt 
wieder langsam zn Ehren kornmt, faOt er manlligfnche Forschungen des 
Verfassers im Laufe der Jahre zusammen und ergiinzt durch yersUlnd
nisyolle Werkdelltung \'ortrefflich die bedclltsame Studie seines Bruders 
Phil ipp iiber Schiitz in desseD "l[llsikgeschichtlichen Aufsiitzen" nach 
der praJ..'i:i scben Scitc hin. 

112. ][iillcr, Eri ch If.: Heinrich Schiltz. Mit eincm Bildnis. Leipzig: 
Breitkopf & H1irtel. ID25. (Hreitkopf & Hartels ~Iusikbuchcr, Kleiue 
I'll usi kerbiogra ph ien.) 

Diese kleine Monographie bictct in knappstcr Form und nach 
modernen kritischen Grundsiitzen auf U4 Seiten cinc erschijpfendc Dar
steUung des Lebens yon Schiitz unter Verwertung aller heute bekunlltcn 
Daten Imd Ereignisse, wobei anch die Einzelheiten der Kasseler Zeit 
nnd das Verhliltnis znlll Landgrafen :'IJ oritz criirtcrt und festgelegt 
werden, und fe rner der Werke, so we it sie beka nnt und erhalten sind, 
die mit wenigen Worlen oach Gattung, Gehalt und AusHihrung chara.k
teri siert, in ihren historischen Beziehungell bcleuchtet und am Schlnssc 
in eillem ube rsichtlichcn \"crzeichn is chronologisch zusammcngestcl lt 
werdcll . . 

1.1 3. Sllcyer, Edward : Wilhclm Spcyer der Liedcrkomponist 1700- 1878. 
Sein Leben !lnd Verkehr mit seinen Zeitgcllossen dargestellt. Mit 
47 Bildtafeln. l\Iiinchell : Drel .Masken-rerlng. 1925. 

Speyer, ein Offenbacher Bankier, I\Hizen und schiiugcistigcr Dil ettant, 
heute als Komponist cler "Drei Liebchen" lUld der "Rheinsehnsucht" 
kaum noch bek:mnt, Wfir einstmals der Frennd , Berater uud Gcnossc 
der halben .klinstleri schell und besonders I1lll sikalischen Wel t, die in 
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deT erstl!'n HiilIte des 19. Jahrhunderts den Ton angab. In den cin· 
gcschuJtetcn Briefen uod Erlebnisscn begcgnct nns die F'iille der 
Politikcr, Sttlatsbeamtcn, Literaten, Seha.nspielor und ~Ieister dee Tone. 
Wir hcben hier besonders seille Beziehungcn zuni J-I<msc Hothschild, 
zu Carl GUhT, .Moritz Hauptmann nod \'or allem zu Louis Spollr hefaus, 
dessen mche al s 90 llriefe mit den G7 Speyerschen Antwortcn aus den 
Jahren 1818 bis 1858 - cine treffliche Erganzung zu Spohrs Selbst
biographic! - der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht sind. 
Die ganze Jange Kasseler Kapellmeistcfzcit mit ihren l'riumphcn, Ent
tnuschungen uud Kabalcn findct hier ihren ulllllittelbaren Nicderschiag, 
munches PersOnliche flieBt mit ein , so da.ll man eine wichtige Quellc 
in dieser Yeroffentlichung mit ihren wertvollen zeitgcnossischen Zeug. 
nissen gewolluen hat, die der jUngstc Sohn Speyers ZlI einer groBan· 
geiegten pietii tvollen Biographic seines Vaters zlIsammengestcllt hat. 

114. Aus altcn hessischcn Chor" l biiche r n. 26 Tonsll.tze, reformicrten 
Hessen-Kasselsehen Choralbliehern des 17., L8. nnd 19. Jahrhnnderts 
emtnommen nnd zllr \'ierhulldertjahrfeier der hess ischcll Kirchenrefor· 
mation (21. u. 22. Oktober 1H26) hrsg. von Georg lleinricils. Ham
berg (Bezirk Kasscl ) : rerlng der evangelischen Kirchellgemeinde. ID-26. 

Die bcschcidcnc klcinc vokale und instrumentale Anthologie birgt 
cin wertvollcs , sonst nur schwer zugHngliches Stuck kirchcnmusikalischer 
Heimatgcsehiehtc , aus dem sich die WandJullgen des evaugcJischen 
KiI~~lenlicdes in _ Hcssen vom La~dgrafen Moritz , de.1ll G esan9b~~:1-
Sehopfcr des 1/. Jahrhunderts, uber Brandaus Du,vldsharfe tL6(5), 
Kilmmcls Hud Joh . Heckers ChomlbUcher im L8. Jahrhundcrt bis zu 
Wicgands und Yolckmars Slitzell im 19. Jahrh ulldert, Yierlings und Gros
heims Choral- \' orspie len an den treffend gewii hltell Beisp ielcn in def 
modernen No tiertlng leicht alJlesen lassen. Photographischc Nach
bildungen aus dem Landgrnfen.Gesangbuch und Brandau s tellen er
giinzend einige Stiieke in def altell Notatiollsweisc ZUDl lehrreichen 
Vcrgleich. 

115. Lechn ur, Leonhard: Das Leiden unsers ilereen Jesu Christi aus 
dem Evangeli sten Johannes Anno 1594. Aus del' lIandschrift iibertragen 
von WaIt her Lip p h a r d t , hrsg. VOIl Konrad A m e Ill. Augsburg: 
Barenreiter-Vcrlag. 192G. 

Ncuen der von Ilurgk und Demantius di e dritte der einzig erhaltenen 
motelt ischen Chorpass ionen in deutschcr Sprachc, dic s ich nul' in eiller 
einzigen Niederschri ft in del' Landcsbibliothck Zll Kassel crhaltcn hat, 
wird hier das bedeutsame und interess!lllte Werk, das s ich Icicht in dell 
liturgischen Hahmen einfUgen 1ll..Bt, in 1U0derner Umschrift <lurch eine 
hand liche fUr den praktischen Gebrauch bestimmte Ausgabe den Sing
kreiscn dargeboten. Von Ameln wird zugJeich durch geuaue PriHung 
der Quellcnnachwci se und aHen Inventare der bUndige .;'\acbweis ge
HUnt, daB es s i ch nUl ein Werk des wichtigen sUddeutschell Kirchen
uud Mamigalkomponisten Leonhard Lechner hlll1delt. \"gl. d.lZll anch den 
AuIsatz von Lipphardt in "Singgcmeindc'; Jg. 3 . Heft 3. Fcbr./.~Wrz 
1927. S. 65- 72. 

• 

xv. Kun stg eschichte und D e llkm a Jp fJ eg e. 

116. J'ellJer, Wilhelm: Das HeimakUuseulll im dCll tschen SJlrachgebiet 
aIs Spiegcl dClItscher Kl1ltur. lIit~).j .A.bbihhmgcl1 allf 5 L 'l'ttfeln und 
U Textbildern . 158 S. )Iiinchcn : J . .F. Lehma nn . 1927. Geh. 12, 
gebd . II M. 
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- Der vornehmste Zweck des Heimat·) lnseulll s ist cs, di e Heimat
kunde und damit die Licbe zur Hcimat und zum V .. terlande zu stiirkcll . 
Die ~unlll i ttc lba rc Yo rfli hrulIg von Urs tuckcn nus Vergangcnheit und 
Gegcnwart, wie sic das Museum bietet, reJ ct cine eindringlichere Spracho 
naeh al s a ll e Literatu .-. So hat del' Verfasscr, D irck tor des r ater
Hindischen i'luseums der Stadt Hannovcr, in dem vo rli egcndcll Werkc 
seine Gedankcn libel' di e Aufgabe def lI eimatmllsecn, ihre Anlegung 
llnd Sammcla rbei ten entwickclt. Das Museum soli , soweit cs allge
meineren Cha rak tcr t riigt und ni cht eill Spcz ialm useurn is t, all es sa mmcln , 
was si ch auf scincn Hcimatbcz irk crstreckt, vo rgcschichtli che Altertiimcr 
wie hi storische DenkmUler lInd Dokumellte, Gcgcnstande der Volkskunde 
wie de r Knlturgeschichte : sclhsh rerstii ndli ch s i lid finch cha ra kteri stischc 
E rschcinungen fi US den drci ~iltnrrei c h c n fiir die Jl ei llmtkllnde VO Il 

groBtem \Ve rte. Wo der systcmati schc Au flJuu des Museums Liicken 
ze igt, mli ssen Modelle, Abbildungen odeI' auch Ye rgleichsstii cke aus 
dem Na chba rge biete zur Ergiinzung herangezogell werden. AliBer del' 
Sammel- und OrdnungsUi.t igkeit ha t der ~I !l seums l ci ter a ber auch di e 
Aufgabe, dllrch Yortriige, Ausstellungen usw. die eingesesscnc Bevol ke
rWIg In r das 1\1 useum zu iutcrcss ierell und s ic an zu.i citen, dus gesammelte 
Gut zur Erweiterllog der heimatkundli chen Kenn tni sse zu ve rwerten. - Dus 
Buch ist aus. Yo rtriige n hervorgcgangen und bietet ciue F nll e von An
regungen, di e da nkbar llufgcnommen zu wcrden verd ienclI , namentli ch' 
da rt, wo cl er Gedankc all d ie Errichtung ein es Museums noch nicht 
ve rwirklicht warden ist. VberaJl fuhrt Pe f31 cr aueh gee ignctc Muster- -
beispieJe an , wo man Einzelfragen am bcstcn st lldieren ka nn . Eiu Ver
zeichni s der Heimatmuseen des delltschen S prachgebietes und eiQe g roBe 
Zahl vorzii glichcr AbbiJd unge n beschl ie6en dus Buch. Wcnn cs seinem 
luhal tc !la ch a uch ni cht spczifisch hcssisch ist, so gibt es doch in 
unserer engercn Heimat ~ I u seen genug - s ic s ind lwfgezli.hlt S. 135 f. -, 
wo mall sich gem ii be r Fragen der Museulllsprtlxis Illl S dam Buche 
ullterrichte n lassen und zuverlU ssigc Beratu ng fi ndcn wird . 

11 7. )lnrhll rg e r .lah rbuc.h fUr K unsh ,issc lI schaft. Hrsg. van Richard 
H a m a nn und .F ritz llerbert L e h r. Bd . L Mit 180 Abbildungen, 
4 · Vierfa rbenlitzungen lInd Originalg raph ik bcit riigltn von Paul Baum, 
Ka rl Doc rbecker, Alexlludcr Ka nold t und Ewald Mature. 4°. 290 S. 
Marburg: Kunstgeschic htl. Seminar der Ullive rsitat. 1924-. 

Dieses in lle~ ug nuf lnhnl t und Ausstattu ng (Dru ck lllld Bilder
materia l) gle ich yorzii glicha Jahrbuch sp iege lt ga nz allgclll cill di e ernste 
Arbeit an dem KunstgcschichtJi chen Semina r unserer Landcsun iversiUlt 
wieder. Es enth ii lt ahe r auch zwei fU r die Kunstgcschichte Hessens 
wichtige AlI fsiitze, n~im l ich : 

L Gustav A n a r &: Eine unbekann tc Grabfigu r a us dem 13. Jahr
hundert. (S. 49- ( 4). E s ist dus der Grabstein cines Ritters va n 
J(reuzb urg, def s ich 19 11 bei der Kirche zu Phil ippsta l un der Werra 
gefund en hat und Sti.l elemcnte def Plast iken va n Naumburg und Bam
bcrg in si ch vereiuigt. 

2. li uns L ore n z: Die Landgrafcngrliber und dcrHochal tarinder 
lutheri schen Pfa rrkirche zu :'I rarb ll rg. (S. 99-194). Van den Grab
mruern ist dus erste fill' La ndg raf Ludwig 1\ .. \'o n Ma rhll rg (t 1604, 
Sohn Phi lipps des Gr06mii tigen und seiner Gatti n Hedwig) 1592 in 
dessen Auftrag von delll 10laillzcr Bildha ll er Gcrhard Wolff hergesteUt 
worden, dessen kiinstl er iche Tlitigkeit, namontlj ch in .Mainz, Lorenz ein
gehend vcrfo lgt. Das zweite GmbdenkmaJ wurde fUr Landg raf Ludwig V . 
\'on Damlstadt (t 1626) ul1 d seine Gattin Magdalena 1630 van Adam 
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und - ganz Debenbei - Philipp Franck aus Gie6en errichtet. Auch 
der Hochaltar, 1626 voUendct, jst diesen beiden :.'.I eistem ZllzlIschreibell , 
dic Yor ihrer Marburger Tii t igkei t im Dieuste Philipps Ill. von Butzbach , 
Ludwigs \" . jlingereD Brnders, gestanden hatten. Sehr wahrscheinlich 
hat A. Franck bei dem bedculenden iUeiste r I hills Jllllckc r in Aschaffen· 
burg gelernt, desseD Arbci tcn dortsclbst -in mehrfacher Bez iehullg 
Fraucks Schaffcll beeillflllBt haben. S. UH IT. verzeichnet Ubrigens 
Lorenz die von ihm fUr se ine klar geschriebeue und feinsinnige Arbei t 
benutzte Li te ratur. 

118. Hesseu-Kunst 1927. J,thrbuch Hir Kllnst und DenkrnalpHcge in 
Hessen und im Rhein·Main-Gcbiet. Begrtindct und herausgegebcn von 
Chr. R a il c h. .J g.:2 1. Sank t El isabeth . ~I it Bildschmuck von Wuni bald 
Gr o Bm a nn . G-l- S. Marburg : Elwert [1926]. -1- J\1. 

Der nelle Jll hrgang der Hessen-Kllnst ist al s eine Art I<'estgabe fUr 
das Marburge r Universitatsjub illlulll gedacht lInd 1I ,unentl ich im Kalen. 
darium besonders glanzend all sgestuttet. Dieses brillgt 12 Bildcr aus 
dem Leben der hI. Elisaheth von Gro6mal1ll , d ie im Stile des 18. J hd ts . 
gehaHen lI nd nut hervo rragendc r Meiste rschaft gesta ltet sind. Yo n den 
vier AufsHtzen llil ben die crsten beiden ebcnfall s Beziehnngcn anf die 
lIei lige, wahrend der dritte wcnigstens cincn ilcitrug zllm Kunstgewerbe 
ihrer Zeit da rstel lt. .Friedri ch KU c h bringt einen Aufsatz li ber den 
Elisabeth brun nen und die Kapelle bei Schrock unweit .Ma rburg. - Ein 
Schutzgch ii use des El isabcth-Schreins :tus dem 19. Jahrhundcrt beschreibt 
Albrecht K i p p e n b e r g c r. - Ober romanischc Figurenschl iissel, bei 
denen der Schlli sselring zu kOnstleri scher Betllt igung oft in humoristisc.her 
Form angeregt hat, verbreitct sich Hei llrich Ko h I h a u s se n. - Der 
Ictzte Aufsutz des Jahrbuches behandelt alte hess ische St ickereien : er 
stammt aus der Feder von Kad J{ u m p f. - Siimtliche Aufsiitze, ins· 
hesondere der Ictzte , enthul ten rccht gutc Abbi ldungen. - Mit der 
diesjllhrigen Hessen·Kullst ist in Bczug auf die Ausstuttung ein Hohe· 
punk t erreicht, der fil r ein Biichlein dieser Art so leicht ni cht Uber· 
boten werden wird. 

11 9. Schriftcn des Histori schcn Museums. L 4. o. 88 S. u. 99 'I'a fe ln. 
Frankfurt a. tll. IV2o. 

nas 1878 eroITnete Histo rische Museulll der Stadt Fra nkfu rt ha tte 
bereits vor dem Kriege seit Ja hrzehll ten [iber sei ne Erwerbnngen be
ri chtet, von IH09 ab in der Zeitsch rift AIt- Fnt nkfurt. Wii hrend des 
Krieges und de r schwersten wirt schaftlichen Not danach waren dcrartige 
YeroffentJ ichungen nicht mogli ch. Erst scit 10"2.5 besi tzt das i'l uscum 
wieder cin cigcncs Organ, dus auBer Beri ch tcn liber die Sammlungen 
und derell Ordnung uuch Ei nzelaufsatzc liber bildende KUnstler bringt, 
deren Wcrke sich in Frankfu rt bcfi ndeu oder die fUr die alte Heichs· 
stad t von Bedcutung wareJl. Es vcrsteht si ch bei der Nachba rschaft 
Kurhessens oh ne \Yeiteres, dall Fmnkfurter Kii nstl er auch Werke hinter. 
lassen ha hen, die Hessen nUher angehen . In diesem crsten Jahrgallg 
finden wir eine Studic Yon Hudolph W e l e k e r: Die "ErinnerungsbIUtter" 
des Schoffcn Usencr im "Histori schen Museum" (S. 48-6V). Friedrich 
Philipp Usener wa r 1779 zu Steinfurth in de .. Wetterau geboren und 
verlebte se ine Kindheit in Bergen. Gymnas iast in ldstein, dann Student 
der Rcchtc in l\larburg und Gottingen, 1796 Dr. jur. zu Erlangell , war 
er 1795 bereits Frankfurter Blirger gewordcn uncI im Dienste del' Stadt 
Frankfurt a.l s Hatsschreiber, Schoffe und Senato r tatig. Er starb hoch· 
betagt 1867. KO nstl erisch beg<l bt hielt er a ll es, was er in F rankfurt 
und Umgebung sa h, ab er auch, was ihm auI seinen ausgedehnten 
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RciseD bemerkenswert schien, in klcinen , minutios ausgeflihrten BiJdchen 
fest, die er zu 10 Bandchcn ErinncrungsblUttcm ycreinigte und die 
manchen \'orgaug, manche historische Pcrsonlichkcit im Bildc deT N'ach
welt iibedicfcrt habcn. 1hTeD Inhalt gibt Wclcker in cinclH katalog
artigcu Vcrzcichnis wicder. Wir finden darin anch muncheD hessischeu 
Ort, in crster Linie BergeD, aber anch andere Ortschaftcll in def Nahe 
FrankIurts, z. B. Hornhcim. Seck bach, Bischofsheim u. a. Seine Hcisen 
ftihrtcn ihn abeT unch wciter ins Kurhcssische und dari.ibcr hinans. 
\ TOIl hessischen Orlen , die er hesl1chtc und abzcichnetc, scion hier go
Dannt Amoneburg, Briicker MGhle, Carlshafen, Gelnhausen, Grebenstein, 
Hanau, Hochstadt, Hofgeismar, Jesherg, Marburg, Mccrholz, Nauheim. 
Stolzenbcrg bei Saimiinster, Windeckell bei lIanau. Die Erwerbung dieser 
" Eriunerlll1gsbWttcr" bedelltet lilr das Frankrurter )[llseum eine wesent· 
li che Bereicherung. - Auch die nbrigen Erwerbllngell aus den Jahren 
HH3-25 (S. 70 Fr.), mogen sic auch in erster Linie filr Franldurt Interesse 
h:tben, komlllen als Yergleichsmaterial filr kunslgeschichtliche Unter· 
suchungen auf kurhessischem Gebict gelcgentlich in Betracht. - Yortreff· 
li ch sind iibrigens di e Abbildungcn auf den Tl1feln . 

]20. You(ler au, Joscph: Die Ausgrabungen am Dome zu Fulda in den 
Jahren 1919-19-24. [Fortsetzung und Schlu6 des Beriehtes liber die 
in den Jabren 1908-1924 yorgenommenen Ausgrabl1ngen .l Alit 6 PHinen, 
6 Skizzen und 2·j Abb ildungen auf 8 Tafcln. 72 S. FuJda: Actien· 
druckerei. 192·L 10 .\1. 

(17. Yeroffentlichnng dcs Fuldacr Geschichts·Yereins.) 
ALit diesem Bericht schlie13t Yonderau die Ergebnisse se iner Gm· 

bungen am Dome zu Fulda, iiber die er sich bereits 1919 verbreitet 
hatte (vg!. die 16. Yeroffen tlichung des Fuldaer Geschichtsvereins iiber 
die Ausgrabungen in den Jahren l008-1S), VOrli.illfig ab. Es kam 
seincn Forsclillngen sehr zustattcn, dall er 192L und 22 an der Stifts
kirche in Hersfeld hattc graben konnen , wo die \ -erhiiltnisse viel1ach 
glcichartig liegen und seine Arbciten kcinerlei Riicksichten allf ein 
noch heute dem Gottesdienst gewidmetes Gebi.i.llde nehmcn mullten wie 
in Fulda. Die in Hersfeld gewonnenen Einblieke erlaubten ihm auch 
Hiickschliisse auf dic llau\'crhHltnissc ill Fulda. Zusammenfasscnd be· 
richtct VOllderau auf S. GB H. Huer den rund 1000ji.ihrigen Entwicklungs· 
gang bcim Dombau zu Flllda, scit lm .Iahre 744, etwa ein halbes Jahr
hunclert nach der Zerstorung der germanischen Siedlung an gleicher 
StciJc, Bturm und seine Getrcuen mit dem Ball cincr Kirche nebst 
Kloster begannen. An diesel' SUitte hatte del' hI. Honifatius vor seiner 
Jctztcn Fahrt nach li'riesland si ch seine lctzte Rllhestiitte ausersehen. 
Sein Grab wurde fast ein Nationalhciligtum der Deutsehen, das Kloster 
1Jliihte machtig auI, und da war es Hutgar (Abt von 802-·817), del' 
791 mit dcr Errichtung eiLles Monumentalbaues Hber dem Grabe des 
_-\poste ls der Delltschen begann. Nach ihm fiihrtc Racholf den Ban 
fort untel' BeifiigLlng eiLler Ost· uud Westkrypta , wodurch auch eine 
OberHihrung der Gebcine des hI. Bonifatius in den Westchor erforder· 
li ch wurde. Ein Brand vom .Jahre 937 unter Abt Hadamar Hihrte bei 
den Wiederherstellungs,lfbeiten zu baulich en Veriinc1erungell im Osten, 
wiihrend unter i\bt Werner (968-8"2) der ebenfalls sehon VOII Hadamar 
beabsichtigte Ban eines Atriums il1l Osten del' Kirche ausgeflihrt 
wurde. Ein Tnrl1leinstul'z nnd Brande alHlerten an dem stolzen 
Bane Hatgars nichts mehr. Erst als Abt SchJ cifrns den Bamberger 
DOl1lbaulllcister Dielltzcnhofer nach Fulda berief (anfungs des 18. Jahr· 
hunderts), dOl entstalld der hell tige Barockbau, Uulleriich gilnzlich ander.s 
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als Ratgars llasilika, in den Grundlillien aber c1 0ch im wescntlichcn 
an ihr fes thaJtend. So hat Vonderau mit Hille des Sputens die wich
t igstcn Baucpochen des Domes fcstgelegt. - A uch fUr die iibrigen 
Anlagcn des Klosters zu Fulda im 9. und to .. lahrhundert bringt er 
bemerkenswerte neue AulkHi.rungen. Strengste ;\Iethode, objektive l\ritik, 
nlichtcrne Sa.chlichkeit unrl schlichte, kJare, sch lUssige Bewcisllihrung 
zeichncn anch diese Arbeit des Vcrfasscrs aus, Ubcr dercn wissenschaft
lichen Wert kcin Wort zu vcrlicrcn ist. 

121 . Youllerau, Joseph: Die Ausgrabungcu 'an der StiftskiTche zu }[CTS
fcld in den Jahrcn 1921 und 192'2. i\lit 6 PIUnen, 6 Tcxt-Skizzen uutl 
GL Abbildungen auf 161'afeln. 5G S. Fulda: Actielldruckerei. 1!)25. 10 M. 

(Erste rcroffcntlichung des HeTsfclder Geschichts-\'ereins.) (Zu
gleich 18. des Fllldacr Geschichtsvcreins.] 

Die Feststellung, daB Sturm im Jahre 744 das Klostcr Fulda anf 
dcm Boden einer friih-ge rmanischen Sicdclung errichtet hatte, legte die 
Vermutuug nuhe, ob nicht in Hersfeld ~ihn]ich vc rfahrcn sei. i\' achdem 
es gelungcn war, die notjgen Mittcl fWssig zu machen, nahm "ondceau 
in den Jahrcn 192 L und 1922 umfllngreiche }\l1sgmhungcn un del" Stifts
kirchc zu Hcrsfcld vor, ausgchcnd von deT westli chcll TorhRiJc. Sein 
Bericht dariiber handelt einleitcnd von dell eiuschHigigcn histoTi schen 
(llIeUenschriftcn zur iiltcren Hersfelder Geschichte nnd kommt tlann 
allf die GraLHlugen selbst, de rcn Ergebnisse ilberaus wcrtvo ll sind. Er 
faUt sie S. 48 IT. 7,11 cinem Uberblick zusammen, <tus dem si ch folgendcs 
el"gibt. An dCI" Stelle dcs slliitercn Stiftes hut in der Tat cine gcnna
nische Siedclung bestandeo, dercn Schicksale jedoch no ch nicht auf
geklil1t sind. Hicr errichtete ShUOl U11l die Mitte des 8. JahrhundcTts 
cin kl ci lles Kloste r. Als Lull 7G9 uach Hersfeld kam, worde oordlich 
an dem Klosterkirchlein c ine gro(}cre Basilika., zugleich iibcr desscn 
Westteil eine Taufkirche erbuut : l''luuerrcstc aJle!" diescr Uauwerkc sind 
jetzt gefundell word en. HicT wurdeu :l uch Lull und sein Frcund \Vitta. 
beigesetzt, ebeuso Wigbcrt. Abt Bun erbante sod ann iibcr den Grii
bern von J~ull und Wigbert cine neue Uasilika, in gro6eren AusmaBcn, 
die 850 geweiht, 1038 aber £lurch Feuer vernichtet wlIrde. An ihrer 
Stelle kOlmtc berei ts zwei Jahre nnch diesclll [Jngliick eine nelle Ost
krypta. geweiht werrlen fUr die Gcbeille 1u11s und Wigbert s, und 1144 
endlich war die jetzige Sti ftskirchc fertig , einst eill sto lzer Bau, se-it 
dell Kri egsunruhen von L 761 eine Ehrfurcht und Bewunderung gcbie
tcnde I{uinc. - \'onderau fiihrt in seiner streng snchlichen, klarcn 
Art an der Hand seiuer Ausgrabungsnrbeiten diese Bnugcschichte im 
cinzelnell nus, dic no ch weiter durch treffliche GrundriBzeichnungen 
und photographjschc Abbildungcn erHiutert wird . Sein gliicklicher Ge
danke, am Orte dee Stiftskirche Grabungcll zu vcranstaiten, hat !loch 
glUcklicheTe Ergcbnisse gezcitigt. - Erwiihnt sei noch, daB bci dicscn 
Arbcitcn auch MaueTrestc, Griiber und andcra Funda zutage tratcn, die 
mit deT Stiftskirche nichts zu tun habcIl . 

12'2. JncoiJi, H.: Fiihrcr durch dic Saa1burg und ihre Sammlungen. 
11. Aufl. mit Sl 'fcxtahbiJdulIgen. 63 S. Homburg v. d. H. : Taunus
bote-Druckcrei. 19-27. 

Brillgt eine kurze Ubersicht Uber die Gcschichte dCT bishcrigen 
Grabungcu nud behalldelt den Pfahlgraben, das Knstell Saa..lburg selbst 
und die benachbarten KasteUe, dns Lagerdorf, cine biirgerliche Siedclung, 
danD die FuudstUcke un Altertilmern aUcr Art, Einzelhcitcn iiber .di e 
vcrschiedencn B'lUwerkc mit ihrem Zubehor, schlieBlich cine Ube,rsich t 
Uber die Sammlungen deT Saalburg. - Der FiihreT ist zur crsteu 
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Oricnticfung iibcr diese dcnkwUrdige Statte senr gceignct, verwertct 
auBcrdcm die l1o u 051(>11 Ergcbuisse def SI)atcnarbcit nnd ist dllICh cin 
gutes Bildcr- ulld Skizzennmteri3i crfreulich bcreichcrt. Wer eingchcndere 
Informal ioncn bruHcht, wird "om I-Jeruusgcbcr auf das uSaaHmrgjahr
buchu vcrwicscll. 

128. UleilHlUlII , Friedrich : SchloB Wilhclmstal. Im Aurtrage des Bezirks
vcrbl.llldcs vom Hcgierungsbczirk Kasscl bcarbeitct. Mit 105 Tafcln 
nach photogr. Aufllahmcn uod Zcichllungcn. gr. 4 o. nn u. 152 S. 
Kasse l : Selbstvcrlag der L:indesverwaltung : Auslieferung: Ferd . Kel3l crsche 
Buchh8l1dluug. 1926. Geh. 28.-, gebd. in lIalbleillcn 85.- , Gzln. 40.- , 
Halbldr. 45.- M. (Die Bml- und Kunstdcnkmiilcr im Hcgiernngsbczirk 
Knsgc!. Bd. (": Krcis Iiofgcismar, Tcil 1.) 

Es ist cinc dcr rcinstcn und schijnsten Hokokoschopfungen in herr
licher, illyJli scher Luge, der diescr II Cucstc Band unserer Hun- und 
KunstdcnkmUler gilt. Das Werk gliedert sich in zwei Ihwptteil e, derell 
erster die Gegchi.;hte Wilhelmstals behandelt. Die urspril ugliche 
Siedclung Amclgotzen, seit dem 12. Jahrhundert nachwcisbar, gelangte 
1&13 durch Karu in den Besitz der Landgrafin Amclia Elisabcth von 
liegSeD lInd erhielt llunmehr den Nrunen Amelienthnl. Ein reichl iches 
Jahrhundert spliler lieU Landgraf WilJlC lm VIII . an dieser $telle das hcutige 

' Sch106 Wilhclmstal erbaucll . Nur den Untcrstock des 1768 begonnenell 
Bauwcrks sah er fertig: iufo lgc dcr l;lI rll il ell des siebenjii hrigen Krieges 
.konnte dc r Bau erst 1767, (" J ahre nach dem Tode des Landgra fcn, 
im wcsenL1 ichen ,·ollelldct wcrden. Auch dcr Park mit Tcich und Grotto 
paBtc sich dcm Stil e des RokokoschlOBchens zunachst an . AlIein er 
wlIrdo sc it dCD achtziger Jnhren nllmilhlich zu einem engli schen Natur
p;uk im romullti schell Geschmncke umgestaltet, bis er in den crstcn 
Regicrungsjaltrcn Kw·fi.irst Wilhclms 11. sein hcutiges Ausschcn crhalten 
hat. - In dell! zweitcn Tcilc fUhrt uns l3Ieibaum das Schlofi , seine 
einzclnen Riiume und dcrelt AusstattulIg cingehend vor Augen, al1Bcr 
dem Hal1ptball auch dic beiden SeitcnlHigel , cndlich dcn Gartell mit 
Zubchor lIud Schmuckstiickcn uod zum SchJusse di e Wirtschafts
gebll.ude. - ,"or dcru eigentl ichcn Texto bringt Blcibaum ein Literatur
verzc ichnis, dahin te r a ls Anhang Rechnungsbclcge und cin Stoff
invcnt<lr van 175G, bcidcs allS eingchcndell Aktcll studien cntnollllllen , 
cin Sach- und Namcuregistcr ulld schlieBlich ein Yerzcichnis dcr 
'I'afelll llnd Pliine, di e wiedcr mllstcrgilltig ausgerall clI sind. '--- \Veit 
mehr ills in Brunners Arbeit Hbcr Wilhclmstal ("gl. Bd. 55 S. 409 f. 
dieser ZcnschriIt) ist in Bleibaums Werk die kunstgcschichtli che Seite 
betont. Die Bauarbeiten sind im wesentJichen das Werk van Carl lUld 
Simoll Louis dll Hy, die schijnsten Gcrn il lde stammen VOIl Joh. ][ciur. 
Tischbein d. A., wlIhrend J . A. Nahl stark an dCll raulllkiinstlerischcn 
Arbe.itcn bcteiligt ist. Wie weit SCill Autcil geht, will HI. in cine r be
sondercn Monographie ii ber NahJ demniichst ausHihren, in der des 
11eistcrs berliner und straBburger Arbeiten in crster Linie al s , . er
gl eichsmntcrial hCfan gczogcll werdeD soll cn. Leider ist das alte Rokoko
mobiliar hcute gro6teuteils verschwundcn. Aber nicht J crume trilgt 
die Ycrantwortung hierfil r, wie man oft horco knoll , sondcrn bcrcits 
Lamlgmf Wilhclm IX. crsctztc l700 die alten dtuch ElIlpircmobel, und 
spiiter wurde Il och lll chr ,"0 11 dcm ursprlinglichen Bestllnd ,"crkauft, 
al s Kurfii rst Wilhclm 11. Wilhelmstal flir die Griifln Rc icheubach 1822 
hcrrichten lic ll. - Till ga ll zCIl bictet nIeibaums Werk zurzcit die dcnk

. b;H zuverHissigste llclehn Ulg Hber Schl06 Wilhelms tal ulld seine Ein
ricbtung. Seinc sorgfli1tigen Spezialstudien habeo unsere iJisherigen 
Kenntmsse sehr erheblich gefUrdert . 

• 

• 



• . -

• 

• 

:;;\'1. Kirche und Schule, Judaica 543 

XVI. Kirche und Schule, Judaica. 

124. Kiirschner, 'Yalter: [Zur Kirchengeschichte Hesscns.] Heimat
anhang fUr Kurhessen Zlt den Hilfsbiichern fUr den Religionsunterricht, 
Bd. 1 u. 2. 2 Hefte. 1.0 u. 16 S. Leipzig u. Berlin: Teuhner 1927. 
0,20 u. 0,30 M. 

Die Laiden vorliegenden Heftchen, in ihrem Umfange vom Verlag 
stark begrenzt, bringen in einzelnen Kapitcln aUes, was fUr die hessische 
im Hahmen del' alJgemeinen Kirchengeschichte charakteristisch ist. Das 
crste Hcft Hihrt vom Heidentull1 und den Anfangen des Christentums 
auf hessischem Boden libel' Bonifatius zu den hessischen Klosterschulen 
(Hhabaulls Maurus !), zur hI. Elisabeth und dem deutschen Orden. E s 
folgt die hessische Rcfol'lll11tion , das Leben und Wirkell Jung. Stillings 
im 18. Jahrhundert und die praktische Liebestll.tigkeit Schuchards in 
Hcphata ('I'rcysa) zu unserer Zeit. Das zweite Beft bringt QLwllcnaus
zOge, ZlIm Teil in deutscher Ubersetzung, iiber die GrOndLlug des Klo
sters Fulda, die Zeit Konrads von Marburg, di e hess ischen GeiBler
Iahrten, die hessische Reformation, iiber Jung-Stilling, endlich die wich
tigsten Bestimmungen aus der 1924 festgel egten Verfassung der evall
~elischell Landeskirche jn Hessen-KasseL - Diese Auswahl enthiilt in 
der Tat alle wichtigen Phasen, die der Kirchellgeschichte unseres Hei
matlandcs eigentLimlich sind. Eine zusammenhiingendc Kirchengcschichte 
Kurhcssens ist endlich die Zeittafel auf S. U - 1B des zweitcn Heftes, 
die, fast in Form von Schlagworten gehalten , dem Schiiler - fiir den 
ja die Heftchell bestimmt . s ind - den gesamten Stoff llochmals Yor
fiihrt. Dieser erste derartige Versuch wird ohne Frage allgemeincn 
Beifall fillden , denn er bietet aU es, was zur EinfLihrung i ll die hessische 
Kirchengeschichte, auch im weiteren Sillue, gehort. 

125. J)ersch, Wilhelm: Die Anfallge der Heformatioll in Hessen. Eiu 
Vortrag zur Vierhundertjahrfeier der hessischen Reformation. 32 S. 
[~Iarburg: Oberhess. Zcitung. ID2G.] 

Dersch beginnt mit einer groBziigigen Schilderung der Reformbc
strebungen des 15. Jahrhunderts, also vor Luthers Auftreten. Wie 
allenthaJben) so sehnte si ch auch Hessens Bevulkerung nach religiOser 
Beh'iedigmlg, olllle sie do ch so recht zu fillden. Die zablreichen Brudor
schaften und Wallfahrten beweisen hinHluglich, wie stark dieser Drang 
im Volke war. In diese Stimmu:ng hincill kam nun LutllC rs Lehre. 
Was Wunder, daB sic allenthalbeu als erlosende llotschaft aufgenoLllmell 
wurde unu daE sie lallgst vor der Homberger Synode im ganzen Hessen
lande begeisterte Anhiinger fand. Landgraf Philipp hielt sich no eh 
zurilck und beobachtete den Lauf dieser Entwickelullg. Als dalln die 
Synode zu Homberg zwar ein~ Hir die pr:aktische DurchHihrung un
geeignete Reformationsordnung heryorbmchte , aber dem Landgrafell 
zeigte, daB die Mchrheit seines Landes def Lutherischen Lehre ebenso 
wie er selbst zugetan war, d,t nahm sich Philipp mit der ihm cigenen 
l'atkraft der Sache an. Von .Marburg aus, wo er im Samthofgerich t 
einen Stab juristi scher Hemter filr dill s ich ergebenden Hechtsfragen 
zur Yerfligung hatte, leitetc er die Besetzung der Plarrstell en mit den 
geeigneten Personlj chkeiten in die \Yege, VOII hi er aus wurde die Ei n
ziehung der Kloster durchgeflihrl. Scin Hofprediger Adam Krafft hatte 
bereits 1525 den Auftmg erhalten , die Pfarren des Landcs zu visitiercn. 
Als diese Yis itation in seill em Sinne beendet nnd iiberall del" Gottesdi cll st 
entsprechend de l" neuen Lehre untcr mugliehster Schollung dcr a ltclll 
Br:iuche geOl·duet \var - nur die ,.gottlosen Zeremonien" wurden ab-
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geschafft -, <la crgi ng die Kirchenordnung von 1531, die dem hcssi· 
sehen Rcrormationswcrk ci ncn einstweiligen Abschlu6 gab. - Auf der 
ictzten Scite ziihJt Dcrsch di e ncucre Literatur 7.ur hcssischell Refor
mation auf. Der gcdankenreichc r ortrag gilJt oincn trerrli ehcn Ober
blick tiber die mallgcbenden Lcute uod tibe r die treibcnden Kriiftc. 
l\lulI wird sich kallm besser iiber die hcrrschcndcn Idee" jeDes Zcit
/lIters lIutcrrichtcn konncn. Uei aller Kiirze ist doch gcmdc der idcen
gcschichtliche Gehalt del' hesslschcn Reformation in grollcn Ziigen kIar 
lIod erschUpfend crfa6t. 

12H. Schmltt, Wilhelm: Die Synode zu Homberg und ihrc rorgcschichte. 
Festschrift ZUT 400·Jahrfcicr del' Hombergcr Synode. 1~ S. Hombcrg: 
Evangel. Kirchcngemeinde. WZti. 

Der Ycrf. hat uns in clicsem Illlche ein Werk geschenkt, clesscn 
wissenschaftliche und methodische Griindl ichkcit der Bedeutung des 
hehandeltcn Gegenstandcs cntsp ri cht. War cs doch scil der 1I0mbcrgcr 
Synode cntschjedcn, dalJ Hcssen fiir die Hcformatioll gewoll ll cn wcrden 
wHrde. - Schmitt bcginnt zunilchst mit der '·orgeschichtc dcr hessi
sehen Hefonnaliou: wir sehcn hicr unll dort im Lallde l3ahnbrecher fOr 
Luthers Lehrc, aber noeh will Landgraf Philipl) nichts davon wisscn. 
Da fOgt cs cin Zufall, dalJ eine Rcisc nach lIeidclherg, wo er sich mit 
einigcn gcistl ichcn und weltlichen Fiirstcn Obor dcn kommcllden Rcichs
tag anssprechcn wollte, Ende 1523 den Landgrafen mit )lelanchthon 
zusammcnfiihrt. ?llelanchthon maeht ihn, etwas zogcrnd, mit dcm Kern 
von Ll1thers Lchrc bckann t Hud sctzt sic ihm allf Philipps Wunsch in 
einem kleillen Schriftchcn: Epitomc reno\·alae ecclesiasticac doctrinae, 
kurz allseinander. Damit ist Philipp inllerlich bcreits Hir die evungc
li sehc Lehre gewonncn. Schon auf dem Heichstag Zlt Speyer trilt er 
filr ihre Anh1inger ein. Ein Icbhafter Meinungsaustausch hat mittler
weile eingesetzt, in dem der gelehrte und streitbare ~ikolaus Ferbee 
von Herborn Wortfiihrer der Katholiken , der weniger tiergrUndige, 
abee klar denkende l~ambert von Avignon '~erfechtcr der liCHen 
Lehre ist. Zur wcitercn Besprechung der religioscn Fmgc wird eine 
Synode naeh I-Iomherg einberufen. die dort \"001 21. -23. Oktober 
152G tagte und dje Reformatio ecc1esiarum IInssiae cntwarf als Grund
lage zur cndgultig beschlosscnen Einfiihmng der RoforrnRtion in Hessen. 
Wenn sic allch praktisch nicht durchgefiihrt wurde, wenn auch selbst 
Luther mit ihr nicht einvcrstandcn war, entscheidend blcibt eben doch, 
lInd hierin liegt die historischc BedeutullS- der ,ynode, daB die rer
sillllllleltcn, d. h. die Hihrenden Gcistcr des Landes, sich in ihrer groDen 
?llehrheit hinter ihren I,llndcsherrn stellten und ebcnso wie er den 
Obertritt zur evangelise hen Lehrc forderten. - Die Schrift Schmitts 
zcigt anschaulich die ungehell cr Icbhafte Uewegung der Geiste r infolge 
Luthers Aultreten, von der an ch Hcssen machlig ergriffen war. Der 
Icidcnschaflliche Kampf zwischen den Anhlingern der bciden Richtungen 
wi rd packend geschildert, gestiitzt nul eingehendste Qucllcnstud icn. 
Die Erforschung der hessischcn Kirchengesehichte ist durch Schmitt um 
ei nen groBen Schritt gefti rdert worden. 

127. R eformation der Kirchen ] lessens von 1526. Die sogenannte Hom
herger Kirchenordnung. Nach der Ubersetzung K. A. C red n e r S li eu 
herausgegebcn von lIein rich Herm e l i nk. 56 S. ~[arburg: Vereiu f. 
hcss. Kirchengcschichtc, [bezw.] Elwert 1926. 

Ein Abdruc.k der Obersetzllng der Reformatio ecclesiarum Hassiae, 
wie sie K. A. Creducr in seincm Buche: Philipps des GroOmiltigen 
Hcsische Kirchenreformationsordnung, GieDcn 1852, gegeben hat, mit 
einigen erIallterndcn Zuslltzcn versehen . 
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L28. Ilermclink, Heinrich : Die Reformatio ecclesiarllm Hassiac nud die 
Synode zu Ilomberg L52G. 2 Yortrage zur 400·Jahrfeier der Homberger 
Synode. Marburg : r ercin fUr hessische Kirchengeschichte: Yertrieb : 
Elwert. L926. 

Bcsprechung fol gt im nachstell Jahrgungc. 
129. lI omherg 20.-22. Oktober L52G- I O'2G. Ein Bekell lltnis zur Kirche 

der Heforrnation nnd cin Ruf dcr Kirche Will Uckenntni s der Tat. 78 S. 
Kassc l : r"riedr. l.ometsch. 1926. 3.50 M. 

Das hiusichtLich Pallier, Druck nud Einband geschmnch 'oll aus· 
gestattete BUchlein, dem lluch einige Abbildungen beigegeben sind, soli 
der Smrkung des evangelischen Glaubens, der Bewahrung der durch 
Luthers rcformatorische Tat errungenen Freiheit des Geistes dienen. 
Es ha t dllhcr all die trefflichcn Gedanken, welche in den Predigten nod 
Ansprachcn bei der 400 jahrigell Heformatiollsfeier zu Homberg ausge· 
sprochen word en sind, der Nachwelt nod ciner erweiterten .Leserge4 
mcinde Zll verrnitteln gesucht, indem es allc diese Reden von geist4 
iicher, wie weltlicher ~ei te im Wortlaut abdruckt. So erhalten wir ein 
getreues Bild von den Homberger Refonnationsfeierlichkc iten, das nicht 
nur den 1'eilnehmern willkommen sein wird als Erinnerung an er4 
hebelldc Tage, sondem :iuch den Yielen, die jener \"eranstaltullg nicht 
habcll bciwohnen konncn, cin lebendiges IJild VOll ihr zeichnet. 

130. Stolzcnbacb, Wilhelm: Dem Evange liulI1 Ba lID ! FestspieJ zur Feier 
der 400 jiih rigell Wiederkehr der Homberger Synode in drei Bildern. 
Gn S. Homberg: Selbstverlag der E"angelischen Kirchengemeinde 19'26. 

Dieses Festspiel ist z;wi\r nichtaufgefilhrt word en, 5011 uber wenigstens 
an dieser Stelle erwahnt werden. 

1S1. lll nckert, W.: 1914- W2-4. Geschichte des lI essischen Diakonissen
hauses uud se iner Zweiganstalten. Den Schwcste rn lInd Freundell der4 
selben gewidmct. 64 S. Kassel: Diakollissenhaus 192·1. 

Beginnt mi t einer Obersicht Uber das Personal des Vorstaodes, der 
Ante, Geistlicheo nnd Schwestern. Es folgt ein Bericht Hber das 
50 jahrigc JnbiHium der Anstalt 1914, sowie iiber die Tatigkeit der 
Schwesternschaft im allgerneinen. Den breitesten RUllm beansprucht 
der Bericht iiber die Arbeit wahrelld des Krieges in dell eigenell 
Heimatlaza retten, im Etllppell- und Knmpfgebiet, sowic iiber die Flir4 
sorge HiI' I\riegskinder lI SW. Daran reiht sich dic J\riegs4 und Nach· 
kriegstatigkeit in den Gemciudepflegesta tionell , im Dienstc der Tuber
kulose- und Jugendfiirsorge, cndlich die Schulen des Diakonissenhanses. 
- Es ist erstaunl ich, was hier an stilie r, en tsagungsvollcr Arbeit gC4 
leistet wird. B1ackerts Btichlcin gibt cineD gutcn Uberblick iiuer da s 
segensreichc Liebeswerk des hessischen Diakonisscnhauses und auch 
iiber dessen treffliche Organisation. 

1S2. Kriilllor, Ferdinand : Die Pfarrkirche St. Familia in Kassel. Erin4 
nerungsblutter wm Gedilchtnis ihres 25 jiihrigen Bcstehens nnd zugleich 
Fiihrer durch dieselbe. Mit 52 Abbilduogbn oach Anfnahmen lmd 
Zeichnnngen des Verfassers mit Original4Umschlagszcicitnnng "on Maria. 
Lobmann. 59 S. Fuldu,: Actiendruckerei. W·U. 

Ellth ltlt eine Geschiehte und Beschreib llug der 1899 gcweihtcn 
Kirche, ihres Bans, ihrer inucren AusstattuDg und Ausmalung der Wande 
nnd Fellste r. S. 4~ f . sind die Namen der im Weltkriege gefallencn 
Gemeilldemitglieder aufgefUhrt. Trefflich gelungen sind die Abbildungen. 

183. Diehl , Wilhclm : Kirchenbehorden nnd Kirchend ieDcr in der Land4 
grafschaft Hessen-Darmstadt von der Reformation bis zum Anfang des 

Zeilschr . Bd. 66. 55 
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Ht. Jahrhundcrts. 1m Aurtrag deT Histori schcn Kommission bearbeitct. 
4°, G7S . Darlllstudt: Selbstverlag des Vcrfassers. 1925. 20 M. 
(Arbciten def historischen Komm ission fUr den Yolksstaat Hossen. 
Hassia sacra, hrsg. von Wilh . Dichl , Hd. 2.) 

Ober den crstcn Hand deT H<lssia sacra, das Hcsscn·DarmsWdtische 
])farrcr· und SchuJmcistcrbuch , crschicnen 1!l2 L, vg!. Bd. 54 dieser Zcit
sclU-ift S. u . Nc. 396. Damals wureD allc ,prarror und Schuimeiste r 
vcrzeichnct worden, di e si ch in den LOO hcute noeh hcssischcn Placeeu 
scit de, Hcformation lluchwcisen li cHen. - Ocr nelle, zwc ite Band bringt 
" Bcitrlige Z UT Geschichtc def )\:irchcnicihmg, des gcistlichcn Standes 
und deT Schulmcisterschaft in deT Landgntfschaft Hesscn-Da rmstadt in 
der Zeit \ '00 dcr Reformation bis Ztllll Anfang des W. J ahrh underts". 
!\lit das wichtigste Material entnahm der Verlasser dcn Aktcn der 
Gcncra lkirchenvisitation \"on l628. Aus ihncn nnd alldcrcn Archi\'<llien 
schoI>rtc Dich l in jahrzehntclanger Arbcit ein Ubcntus rcichhaltiges 
Materinl , das nun in unserem llandc dcr Orrcntlichkcit zuglinglich gc
macht wird . ~ran mag bcdauern, daB es a uch di esmal wie im crstcn 
Bandc rallmliche Griinde unmoglich 1Il8chtcn, dic Quellcnbclege bcizu
fiigen. An dcr Zu\'crliissigkeit der \"croRcntlichung zu zweifcln, ist 
bci Diehl gewi6 nicht 811 gc bracht : ist doch dieser .Manu mit seincr 
crstallnlichcn Arbeitskl'aft !tus der Forschullg zur hcssischen Kirchen
geschichte und iibcrha upt zur hessischen Geschichte schlechterdings 
ni cht mohr wcgzudcnken, uud die Leser unserer Literatu rberichte wisscn 
zur Genuge, was wir ihm schon <llles zu "erdanken haben. - Wir 
mUssen uns an dieser Stell e darauf beschriinken, den Inhalt des neuen 
Bandcs nur ebcn anzudeutcn: \'011 einer erschopfenden Wiedergabc kann 
keine Rcde sein. Das zuverHissigc Person en- und Ortsrcgister bietct 
dem Benntzcr dcs Wcrkcs bcquem Gelcgcnheit, si ch nbcr da,s, was er 
crfahrcn mochtc odcr Zll fiudcD horft, zu unterrichtcn. Die erstcn 
Abschnitto befassen sich mit der Lcitung der hessen-darmstadtischel1 
Landcskirche, mit den nach Supcrintcndcnturcn chronologisch geordnctcu 
Supcrintc ndentcn , ihren Gchilfeu , den Definitoren, ihrcm Vcrhaltnis zu 
den Konsistorien in Darmstadt und Gic6ell, cndli ch den als Konvcnte 
odcr Diozesen bczcichneten Tcilen der Snperintendcnluren uod deren 
Lci tern. flaun ist waiter "0Il dcm Stnndc dcr Pfarrer uud Lehrcr die 
Hcde, ihrcm Zu- und Abgung, "on der Ubcrnahme vo n Gcistlichen ans 
rremden Tcrritori en, z. 13. llesscn-Kasscl (Pfurrer, di e di e Reform,;ttion 
des Lundgrufcn Moritz ni cht mitmachcn wollten ), odcr vou ihrem Ubcr
tritt ans dHrmsUldischcn in fremde Dicnste, von Absetzungen wcgcn 
Irrlchrcn od er Unwiirdigkeit, "on Emeriticrungcn nod Amtsoicderlegungel1 
und der Wahrnng des Decomm pastora le. \vjr crlahren auch von den 
MaBnahmcn Zllr \Vciterbildung der Gcistlichen durch Diozesansynodcn, 
Pastornlkonventc, l\irchcllbibliotheken und im 18. Jahrh. durch cine 
cigcDa Zcitschrift, "Das I1cssische Hcbopfcr" , ferner von den Gradu
icrtcn dcs gcistli chen uod Schullehrerstnndcs. von der litcrarischell 
1'atigkeit seiner Angehorigcn (Predigten, Heligionslehrbiichcr, geistliche 
nnd wcltli che Dichtungen, Gesang-, Gebet- und ErbauungsbUcher sowic 
wissenschaftli che Studicn) und endlich von der. Tatigkei t Zllr Uekehrung 
AndcrsgHl.ubiger. - Das Werk ist auch filr die hessen-kasscler Kirchen
gcschichtc VOIl groBem Wcrte, nicht nur, wcil zur Zcit des SO ja.hrigen 
Krieges gro6c Teile dcs spiiteren Kurhesscn (ch'\.a d ie hentigcn Krci sc 
~Iarbllrg, L{irchhain und Fmllkenbcrg, sowic chmalkaldcn) darmsUldti sch 
waren , sondern auch , wcil viele Geistlichc und Lehrer in hessen-dann
stadtischen DiclIstcn aus dem Gebietc \'on Hcssen-Kassel geburtig waren. 

• 
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. 13.4-. Veit, Ludwig Andreas: Der Zusammenbruch des Mainzer ErzstuhJes 

• 

• 

infolge der fran?o sischen Revolution. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Sakularisation der deutschen Kirche. 147 S. nIainz: Kirchheim 1927. 

Der Verfasser, Privutdozent der Theologie an der Univcrsitat zu 
Freiburg i. Br. , beg.illDt mit der Einziehung der Maillzer KlostergUter 
zur Zeit der Reformation in Hessen. Die folgendell AbschnitLe stellen 
die ErzdiOzese Mainz und den llesitzstand des KurHirstentums im 
18. Jahrhundert dar. Die letzten Kapitel endlich handeln VOll dcr 
Sakularisution des Kurstu,ttes im Gefolge der franzosischen Revolutions· 
kriege. 1m Anhang wird eingehend spezifiziert, was dabei un I·lessen
Darmstadt gefaJlen ist. - Die Schrift geht in erster Linie die Geschichte 
dieses Staatcs an; die an Hesseo·Kassel gefallenen Mainzer Gebiete 
werden nur gelegentlich gestreift. Der streng klerikale Standpunkt 
Veits tritt iiberal! deutlich zutage, und daB die Sak ulari sation ein Ge
waltakt war, daB die Mit el, mit denen die weltlichen Staaten arbeiteten, 
urn moglichst gilnstig hei dem Liindersclracher ubzuschneiden , nicht 
eillwandfrei waren, wird . im Ernste kein protestantischer Historiker be· 
st rciteD. Ebenso wird man ihm zugeben, daB die Yerwaltung des 
maillzer Shmtcs nicht schlecht war. Die geisUichen Territorien wurdcn 
ganz einfach ein Opfer des neuell Zeitgeistes, genau wie die Ullzah l 
kleinstcr wcltlicher Staatengebilde auch. Wie oft ist im 4auJe derGeschichte 
lUacht vor Recht gegangeu, bis in unscrc Tage! Als eioe StimIHe aus 
dem Lager der Geschiidigteo hat das Buch ganz gewiB seine Bedeutung. 
Es .erfolgt Uberdies den praktischen Zweck, nachzuweiseD, daB der 
Staat angesichts seiner Bereicherung dUTch geistliches Gut die Pflicht 
hat, flir die Bediirfnisse der Kirche angemessen zu sorgcn. 

135. Glaubrecht, O. (d. i. 0 s er, Rlldolf Ludwig) : Zinzendorf in der 
Wettemu. Ein BiId aus der Gcschichte del' Briidcrgemeinde. Neu 
bearh. u. hrsg. v. Herm. Knodt. 286 S. GieBen Hnrl Basel: Brunnen· 
Verlag. 192'2. 4 M. 

Die Herrnhuter Briidergemeinde konnte 192'2 auf ihr 200 jahrigQs 
Bestehen zurilckblicken. Als etwas verspatete Juhilliumsgabe hat Knodt 
eine neue Edition des Werkes von Oeser (t 185!)) ersche ill en lasscll, 
in dem dieser Zinzendorfs Wirken in der Wetterau und ihrel' s iidost· 
lichen Nachbarschaft darste llte. In HOllnebul'g in der Grafschaft Isell-
hllrg.Blidillgcll nahm Z. 1736 seinell Sitz nod griindete von da a~s auch 
die Gemeinden in .Marienborn und Herru haag. Sein Liebeswerk brachte 
ihn all ch in Beriihrung mit dem Kinzigtal , mit Gelnhausen und Hanau. 
Oeser bietet eioe Art historischen Roman, der aber am genauester 
Kenntnis der tatsachlichen Begebenheiten gegrUndct ist. Er wll.hlte 
diese Form del' Darstellung woW, Ulll den Kreis urn Zinzendorf so 
lebensvoll und anschaulich wie mtiglich darzustellen. Das ist ihlll 
denn iluch gelungen. Der nClle Herausgeber Knodt hat Oesers Werk 
etwas gekiirzt, das si ch iiberhaupt nicht llusschlieBlich auf die Wetterau 
beschr:inkte, sondern die TiHigkeit .Zinzendorfs Uberhaupt schildern 
wo11te untcr besondercr Beriicksichtigung des sUdlichen Hessen. Kon· 
~fiiktc )nit der Landeskirche vcranlaBten 1750 das Gebot, entweder aus 
der Herrnhuter Gcmeinde auszuscheiden oder binnen drei Jahren dus 
Land zu verlasscn. Das bedeutete das Ende der Wetterauer Wirksam· 
keit Zinzendorfs, die VOIl Oeser entschieden wohlwollend beurteilt wird. 
Angesichts der vielfach abflllligen Kritik an den Herrnhutern ist cs 
immerhin von Wert, anch einmal eioe Stimme ans delll Kreise iItrer 
Freunde zu horen, mag diese <lllch etwas zu einseitig HiI' sie eintreten. 

35' 

• 



• 

548 A. Besllrechungen uDd Nachweise 

13G. Das Wetzlare r Necro1ogiuIIl vom Jahre 1889. 
Luckhard. S02 S. Wchlar: Waldschmidt. 1929... 
schichlsql1ellcn, lld. 1.) 

Hrsg. \'on Fritz 
(Wetzlnrer Gc-

Dicses Nekro logimll ist nicht nul' cin Kalender del' Totenmcsscll , 
sondern dicnte auch sehr pmktischcn Zweckcn . ]0 den Zunflkampfcn 
des L4. Jahrhtulders warcll anch die Einklinftc des Maricnstiftes Zll 
Wctzlar nicht selten bedroht. Es gait also, deren Rechtstitel unzwcifel. 
haft fcstzulegen. So wurdc cin seit 46 Jahren gelmmchtes altercs 
Vcrzcichnis im Jahre 1389 ncn abgcschriebcn nod ist dalln bis 166-1 
durch ZusiUze auf dcm Laufenden crhaltcll worden. Luckbard hat sich 
del' ycrdicnstvollcn Aufgabe unterzogen , dieses oft schwer lcsbare Toten
register - oder, wic cs sich selbst bczeichnet. libellus commuuiulll 
presenciarum - in eincm korrckten Textabdruek der ~"orsehung allge
mcin zllgiinglieh zu maehcn. Ober seine von den sonst Ublichen ctwas 
abweiehcnden Editionsgrundsiltzo spricht er si eh in den Vorbelllcrkll llgcn 
aus. Ohne Frage winl scine Arbcit cine ungclllein wichtigc Qucli e 
znr Wctzlarcr Loknlgeschichte in den verschiedcnsten Beziehungen er~ 
schlicBcn, namentlich wcnn crst dcr hinter "8. 302 angekiindigte Index 
crschienen sein wird , der si eh zugleich aul ein noeh zu vcro£fcnUichcndes 
Zinsregister von l ·llG erstrecken solI. Stadt~, FamiJien-, Kirchen- , 
Wirtschaftsgeschiehte von Wetzlar und Umgcbung, aber anch dic vcr
wandten Wissenszwcige werden daraus groDen Nutzen ziehen konnen . 
Auch den Wunsch D:lch kiinftigcr Beigabe der jctzt wohl unter dem 
Druckc der wirtsehaCtlichen \'erhiiltni sse fort~bLiebenen , aber auf die 
Dauer unentbehrJichcn Erl ilute rungen mochtc Kefcrent uussprechcn. 

137. lIorwitz: Jerusalemsgclder. Aus KurhessclIs Vergangenhcit. (JU
dischc RUlldschau 57 v. L8. 7. 1924.) 

Dic Jerusalcmsgc lder waren eine Spcnde zur LJntersWtzung der 
Juden io PaHistina, di e in Hcssen abweichend \'on anderen Lftndern , 
als obrigkeitliche Steuer crhoben wurdcn und auch zur UntersUizung 
bcdUrftiger Juden in Hessen dientcn. 

188. lIorwitz: Aus vergilbtcn Papieren. 
lD. 1. 1D27.) 

(Hanauer Zeitung :Nr. 15 \'om 

Auszug aus der bcr('i15 1778 im Hanauer Magazin in vollcm Urn. 
Innge abgedruckten Chronik des Konrad Appel in Hochstadt bei ][anau. 

\Vcitere Judaica siehe unter Nr. 1I:j4. 

XVII. Geschicht e del' Wissenschaften und 
des Unterrichts. 

139. ]feldmallu, narl: 1Iausrezepte und Gesundheitsregcln aus dem Chor
herrenstift St . Peter zu Fritzlar \'om Jahre 1436. 

Aus : Archi\' fUr Geschichte der Mcdizio, Bd. 19 Heft 1. 1927. 
Leipzig: Joh. Ambrosius Barth. 

EnthaIt drei aus Kriiutern zusammengesctztc Rezcpte und auBcrdem 
Gcsundheitsregeln, die in deni Fritzlarer Lektionar des Vikars Konrad 
Langc aus Gudcnsberg IIcben anderen nicht ZUIll Lektionur gehorigen 
Dingell anfgezeiehnet sind. Das Lcktionar befindet sich jctzt in dcr 
Landcsbibliothek zu Kassel (Ms. tbeo!. fol. 159) ; die Rez.cpte stehen 
auf S. 15. 

140. lIeilor, Carl: Geschichto des staatI. Gymnasiums zu Hanau (\'or
mals ,..Hobe Landesschule~) in den ersten Jahrzehoten seines Bestehens 
VOIl 1607 bis 1665, mit Auszugen aos den Anstaltsakten der spateren 
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Zcit anHilllieh dee Einweihung des neuen Sehulgcbaudes herausgcgcbcn. 
llG S. Hanau: AJbcrti. lD'25. 

In dem Tite! ist sehou all cs Wescntliehc ilber den Inhalt dieser 
Festsehrift gesagt. Sie berUeksiehtigt die Sehwicrigkciten, mit deneD 
die Sehule namenUieh in der Zeit des SOjiihrigen Krieges zu kampfcn 
hattc, briugt eingehellde Naehrichten Ob er tehrer und ScfiiiJer, Ober 
Schulgesetze und Matrikel, endlich aIs Anhang wichtige archivalische 
und sonstige Notizen Ober die Schulc, ihrc Vorlaulerin, die a1te Latein
sehule, und Ob er den Nellbau. Mit vielcn lIlustrationen u. einem Plan 
von Hanau aus dcm 17. Jh. 

14 1. :;\[arburger akademisches Tnschenbnch. 89. Ausg. Sommer-Semcster 
192-1. [Ncbst] Nachtrag fiir das Winter-Semester 1.924/25. 150 u. 8 S. 
Marburg: Elwert 1924. 

Enthalt auBer den sonst iiblichen Angahcll Obcr die Universitat 
und , was mit ihr zusammcnhallgt, usw. eineD schijnen An(satz von 
Hil p k e: Von Marburgs Geist und Gesehiehte (S. 6- 9). . 

142. :\lurburger Unil'c r sltiits · Taschenbuch. Wintersemestcr 1925/26. 
Sommerscmester 19'26. Hrsg. im AuItrage dcs Vorst<'lIldes der Marburger 
Studentcnschnft YOn Hans Si k 0 r ski und Fricdrich K a y Il e r. 246 S. 
Hannover-Darmstadt: Akad. "crIng Fritz Wedekind. [1925.] 

Das Biichlcin soU in crstcr Linie dem unch Mnrburg kommendcn 
Srudcnten ein FUhrer scin. Daher werden die Universitiit, ihre Institute 
und Einrichtungen besondcrs eingchend dargcstellt, nnd auch iiber die 
Studentcnschaft. die einzelncn Korporationcll und sonstige Marburger 
Vercillc crteilt das l'aschenbuch IUckenlos Anskullft. Dcm angehcndcn 
Akadcmikcr werden aueh die Stndienanleitungcn fUr die einzelncn 
Facher nUtzlich scin. - An dicser Stclle vcrdienen besondere Er
wahnung zwei ganz knapp gchaltenc Auls1itze zllr Gcsehiehte der 
LJniversitiit~htrbuIg von Heh. HerOleiiuk lUld J . Boymann: .,Aus 
der Geschichte der UnivcrsiUit MarbuIg" (S. lSff ) und "Die Universitat 
Marburg in ihrer Entwiekluug wahrend der letzten Jahrzehntc'" (S. 27 IT.) . 
- Das Unch ist, aueh mit Abbildungcn, rccht gut ausgestattct und 
wird seinen Zwcck cr(UUen. 

1.,13. Ulaubuch des Corps Tellt oula zu Marburg 1825 bis 19-25. Abge
schlossell am L J uli W 25. 824 S. Elberfcld: Wuppertaler Druckerei. 1925. 

Edua rd l( I e i u s c h m id t, jetzt LandgcriehtsprUsidcnt in Elbcl'
fcld , Wilhclm E e k h a r d t , jctzt Justizrat in Witzenhatlsen, und Ludwig 
Se he f f e r , jetzt stellvcrtr. rorstandsmitglicd dcr TcUns A.-G. flir Berg
b<tu und llilttenindustrie zu Frankfurt in Darmsadt, haben sich zu
sammengetan, urn ihrcm Corps Tcutonia zum 100 jiihrigen Stiftungsfcst 
dies Hueh zu Oberrcichcn, in dem, uach dcn Scmcstcrn ihrer Rezcptiou 
gcordnet, llicht wcnigcr al s ruDd 1200 CorpsbrOder in ihrem Lebenslauf 
kllTz vorgeflihrt sind. Die Angehorigcn des Corps stammen zum weit
aUs groBten Tcilc aus Kurhessen; seitenweisc stollt man beirn Durch
blilttern des cbcllso miihcvoUcn wie vcrdienstlichen Werkes au! hessi
schc Manner, die zu cincm gro13cn Tcile dann allch wieder in ihrcm 
Heimatlallde ihrem Bernfc n<t chgcgangcll sind, del' Heimat ihre Kriifte 
gcwidmet haben, bcz",. noeh widmen. So stcckt in dem Wcrkc cin 
gut Tcil hessischer Bcamten- und Gelehrtengeschiehtc. Aber aneh die 
Fumilicllgesehich te wird sehr wesentlieh dadurch bcrciehert, zumal in 
dCIl Anhangcn die Angehorigcn cincr Familie, sowcit sic Teutoncn waren, 
bcsondcrs vCTzeichnet, aueh eine Anz<thl St:unmtafcln von Familicll , die 
dem Corps mehrere ihrer :'Ilitgliedcr zugcbracht habcn , beigegcben sind. 
- Dall in einem solchcn Wcrke uieht jedc Frage gelOst werden konnte 
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ist sclbstvcrshindli ch: Sll iltere Erglinzungcn so llen dcrartige LU ckcn 
au s,fiillen. Aber auch so schon winl man den Herausgebcrn Inr ih rc 
gcwissenhaitc, entsagungsvolle Arbcit hochstc Anerkennung zolJen und 
wiinschen, da6 die anderen stlldenti schcn Korporationen "nsorer Landes
lUllvcrs itiit d ie hess ische Geschichtsforschung recht bald mi t ~ihnli ch 
wertvoll EYIl Gaben beschenken mochten. 

14J. Dirt, Thcodor: Marburge r Licht- uurl Schattcnbilder. Erinnerungcn. 
Mit Bcitrligcn van Anna Rettberg llnd Zeichnungen ans dem Nach laB 
von L. Justi. 76 S. Marburg: Elwert. 1927. t ,60 M. 

ZUIll i\larburger Ulli\'c rsitutsjubiHiulIl hat Theodor Birt, def Meiste r 
der klassischen Philologic, aber auch des StiJ s, ein priichtiges Blich lei n 
beigesteuert, dus uns dus Marburg vor etwa eincm halben Jilhrhundert, 
seine UniversiUH, seine Professoren und Stlldente n, se ine BUrgerschaft 
vo r Augen fii hrt. Das Schriftchen ist in erster Linie dcnjenigen ge· 
widmet , di e einen groBen Teil ihres Lebens in Marburgs ) Iauern ver· 
bracht haben , die gewissermaBen mit der Musenstadt- fest verwachsen 
sind. Rirt fiihrt seine Gestalten aus vergangcncll Tagell in lebendiger. 
humorvolle r Darstellung vor, mit wenigcn Worten dus Cha rakterist ischc 
an ihnen hcrvorhebend , ohne bei den einzclnen Pcrsonlichkeiten langer 
zu verweilen: cs ist fa st, al s mache man einen Spaziergang durch d ie 
Stadt, wo ei nern di ese und jene bekannte Gestalt begcgnet und durch 
ihr Erscheincn Erin nerullgen an sie hervorruft. Mancher Leser wird 
eigencr Erlebnisse gedenken , viell cicht a nch aus ihnen no ch manchcn 
Zug den charakte risierten P crsonli chkeiten hinzuHigell konnel). N iemand 
aber wird das unterhaJtsame Buchlein ohne behagliche Befriedigung 
ans der Hand legen. 

145. Gundlach, Franz : Catalugus professofllm academiae Marburgensis. 
, Die akademischen Lehrer der Philipps-Univc rsitiit in Marburg von 1527 

bis l OtO. Mit Unterstiitz ung der Notgemeinscha(t dee deutschen Wissen
schaft. XXVIII u. 606 S. Marburg (Hessen): Elwert 1!)-27. Brosch . 

• 
24.-, gebd . 27,50 M. (Veroffcntli chungell der histo ri schen Kommissioll 
fUr Hessen und Waldeck Bd. 10.) 

Die Festgabe der Historischcll Kommission zlIm .Jubiliium dcr almu. 
mutcr Philippin:t ist ein ausgezeicilnetcs Work. Mit unendlicher Miih(" 
hat Gundlach an )[atcrial ZI1 dem Lebenslauf der cinzelnen Alarburgcr 
Uniyersitlltsdozentcn zusammengetragen, ·was ihm erreichbar war. Bei 
jeder Biographie si lld di e Quellen <lngegeben. nebst eiuelll J-lin weis, wo 
Illan sich Uber die wissenschaftliche T1itigkei t des Betreffend en un tCl·· 
ri chteu kanu. rm Vorwort spricht si ch Gundlach eingehend da rH bor 
aus, !lach welchell Grundslitzen er gearbeitet hat. Und welJll er den 
hii ufigen Wechse l im akademi schcn Lehrkorper da rUr veralltwortlich 
macht, daB er nicht bis zum Jubeljahre 1927 herabgegallgen is t, so 
wird man ihm beistimmen konnell . Die Vorbemerkungcn gehen auch 

. Auskunft liber di e ungcdrucktell Quellen fUr den Cata logus: d ie ge
drl1ckte Litcratur ist in einem cigcnen Yerze ichuis aufgehihrt. Die 
Biographien selbst sind uach Fakulta ten und Pro(essuron gcordnet. 
Daraus ergei)en si ch willkommclle AufschlUsse tiber die innere Strllktur 
nnd Organisation der Hochschule im Laufe der Jahrhunderte. Eine 
besondcre Abtcilung ist den technischen Lehrern gewidmet. Drei 
Beilagen endlich verzeichnen d ie Hektoren, Universitll.tssyndici und 
Ull ive rsiUitsrichtc r, sowie die Professoren der Uni versitlltKassel, wohin die 
Marburger Hochschule in den Jahrcn 1G29 bis 1653 verlegt worden 
war. Das P ersoncll· IUld Ortsregistcr ermoglicht die mUhelose 
Auffindung jeder gesuchten Pcrsolllichkeit. - Ohoo Fruge dient 
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. -
Gundlachs Werk uicht nur deT Erforschung del' Marburger Gc-
lehrtengcschichte, sO lldcrn se ine Bedeutung gcht weit darilber hinalls. 
Es ist cin wichtigcr Baustc in filr die Geschi chtc deT deutschel~ Wis:;on
SCIULft schlechtweg, zu dosseD Bearbeitung man· den \' erfasser nur 
freudig beglUckwiinschen knon. Bedauerlich ist, daB vc reinzeltc ooch 
jetzt lebende Dozcntcn ihm nicht die erbctcne UntcrstGtzuug gewahrtcn, 
indem sic se ine Allfragcn Uber ihre Wirksamkeit und illTen tebensgang 
unbcantwortet licHen. Um so mche ist anzuerkenncn, wie er mit 
anderen Hilfsmittelll die durch solches Yerhaltcn drohendcn Liicken 
vermieden hat. JedcnfaJl s vcrdient die Art, wie er seiner entsagnllgs
vollen Aufgabe Herr geworden ist, unsern uncingesch rll-nkten Beifull. 

146. Ileer, Georg: :Ma rburgef Studentenlcbcn 1527 Li s 1927. Mi t25 Ta
.. feln . Einc Festgabe zlI r 400 jli1lrigcn Jllb elfeie r del' UlI i"e rsiUit l\Iarburg. 

222 S. l(arburg: Blwert 11r27. 12 M. 
Einer der besten Kennel' auf diescm Gebiete ste ll t uns in dem Ruche 

die Gcschi(~hte des Marburger Studententnms im Zusa mmenhange dar, ein 
Versllch , den bis jetzt !loch niemand unternolllmen hat. Vor dem mu B
ten wir uns mit del' Schilderung von Einzclhciten begntigen. - Hcer 
fUhrt in graBen Ziigen Marbllrgs allBerc Elltwickclllng seit Errichhtng 
der Uni ve rsiUit "or, kommt sodann auf deren Freqllellz unci das Sti
pcndiatenwescn - se ine erslcn Allfi.inge hat lIns j:L Zimmcrmann auf 
S. 72- 12"& dieses Bandes da rgeIegt - und schlieBt hieran Iehrreiche 
Angaben uber die Kosten der stuclentischen Lebenshaltllng einst und 
jetzt. Auch die Statutcll del' Universitut werden berllhrt, llamentli ch, 
sowcit s ic sich auf deren seit 1879 sta rk cingeschrHllktc Gcrichtsbal'
keit bcziehen. - Die eigent li chc ·Da rste ll ung des Studentenlebens be
gillllt al sbald mit ziem li ch t rii ben Ausblickell. ;\Ian liell den Studenten 
von Anbeginn an scitens der Univefsi tiH viel Freiilcit, "m llicht den 
Bes ll ch der Hochschlll e zu schiidigen , und so huren wir bald KJagen 
iiber den MiBbrauch, den die akademische J ugend mit ihrer Freiheit 
treibt. SanIgelage, R,wfhiindel , Duelle und Ullzucht sind lange Zeit 
nur allzu lfaufig. Jm 17. Jahrhundert begegnen wir a nch schon Ver
bindungen unter den Studenten, "ielfach dutch ZusammenschluB von 
Landsleuten entstanden. Viel Mlihe kostete es die landesherrliche Ge
waIt, das Unwcsen des Pennali smus zu unterdriicken, del' natlirlich in 
1\larbllrg ebenso wie anderwarts im Schwa nge war. 1111 18. Jahrhundert 
HiBt die studellti sche Disz ipl in noch viel zu wiinschen iibrig: def Vcr
fasser we iB von krassen Fiillen zu berichten, Auch dus Yerbiudungs
wesen ging fort: alien UnterdrUckungsmullnahmen zum 'I' rotz lassell 
sich in der zweiten Hlilfte des Jahrhunderts cille ganze Anzahl studen
ti scher Ol'den nachweisen, uher die si ch Hee.r !loch eillgehe!lder S. 199 
bis 242 dieses Bandes vcrbreitet hat. Ein eigener Abschnitt ist den 
DueUsi tten des 18. Jhdts. gewidmet. In der Darstellullg des Studenten
lebclIs vo m 19. Jahrhundert ab nehmen die Verbindungen den brei
testen Raum ein, zuna.chst die Landsmanllseh aftcn, di e spateren Corps, 
dunn die llurschell schaften. In der Zcit bis 1848 htlttell wie an ali en 
deutschen UniversiWtell auch in Marburg di e Stlldcntenverbilldungcll 
schwer Zll leiden unter der Vcrfolgung der s taatlichen Organc, die ihnen 
staRtsgeftihrdende Umtricbe aller Aft zutrallten. ):ach delll Sturmjahre 
war ihnen das Ministerium HassenpfJug ebensowenig gewogen. Erst 
die Zeit von 1860 ab lieB sic si ch frei ef entfa lten , wozu gewill auch 
die VCffeinerung def Studentischen Sitten bcitrug, wenugleich noch 
immer gclegentli che grobcre Exzesse meist infolge von 1'runkenheit "or
kumen. Es clltstandcn cine Anzahl neller \"erlJindu ugcll; in de.m 
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Studentenausschu6 erhielt die StudentcllschaIt cin vcrtretelldcs Organ. 
Es feh lte nicht UIl GcgcnsU tzen in ih rcr 1\1 itte; sic warell toils konfcssioneUcr, 
teil s rassischer Natur, odeT sic warcn cine Folge def "ersehiedcncn 
Prinzipicn def eillzelllcn Vcrbindungen und Bliude, entstandcn auch 
zwiscbcn Yerbindungs- und korporationslosen Studentcn. Dazu tratell 
nach Beendigung des Weltkrieges politischc Gegellsiitzc. Anf del' 
andcren Soitc wirktcIl zwci Momcntc wieder cinigend, einmal die Be
strebungcll , def wirtschaftlicben Not def JUDgen Akadcmiker zu stcuern, 
und danD die immcr sUirker bemcrkbare Lust an sportlichcr Bc
Uitigung. - Zw~i Anhli.ngc bringeD die St.ttnteD des Ordcns def 
wahren Freundschait von j 763 und des Ordens def Ilestilndigkeit 
(auch noch aus dem 18. Jahrhundert), ein driller eine Ubersicht der 
1926 bestehenden Studentcnverbindungcn. - Zum Schlusse gibt 
der Verfasser ReehenschaIt iiber die von ihm benutzten gedruckten 
und ungedruckten Quellell: die ietzteren finden si ch in erster Linie in 
dem Marburgcr Staats- und UniversiUitsarchiv. - Dam gall zen Werkc 
ist ein SchJagwortregistcr bcigcgeben. Nicht zu vcrgcssen sind die 
zahlreichen zeitgenossischen Illustrationen , die das Studentenleben bis 
auf unsere 'rage veranschaulichen. - 1m ganzen ist Heers Huch eilIe 
sehr dankenswerle Leistung, znmal es eincn Gcgenstand aus dem Uni
versiUitsleben betrifft, del' trotz seiner Wiehtigkeit nicht selteD hinter 
der DarsteIJung des wissenschaftJichen Betriehes und seiner berufsma6igen 
'I'rager, del' Profcsso ren, zurlickstehen mu6te. Jeder, der unscrer chr
wilrdigen PhiiiPllina seine Ausbildung ganz od er teilweise verdankt, 
wird gent zu dem B;lChc greifen, das zwar im einzelnen no ch vielfaeh 
ergiinzt werden kanu , die groBen Liuien uber erschopfend umrcilH. 

147. SeIle, Gijtz von: Ein abdemischer Orden in GOttingen um 1770. 
52 S. Gottingcn: OHo Denccke_ 1927. (Guttingisehe NebcDstunden, 
hrsg . von Dtto Dcnccke. ) . 

Die Arbeit ist einc willkommcnc Erganzung des Heer'sellen Auf
satzes liber die Marburger Studentenorden in diesem Bande der Zeit
sehriIt. Sie handelt Gber den auch VOll Heer erwiihllten " ullzerlrellll
lichen Concordien-Qrdcn". Del' Yerfasscr kommt illl a llgemcinen zu 
densclbell Ergebllissen wie Heer. Wiihrend ab er Heer (S. 201) cinen 
Zusl.lI11menhang der Orden mit dcm Freimaurcrtum alluimmt, worauf auch 
bei dem Gottinger Orden die AusdchnulIg der Mitgliedschart Gber die 
Zcit des enivC'fsitatsbesuchs hillaus und die Aufnahme von Nicht
studentcn hindcutet, behauptet v. Selle, daB die Stlldcntenorden "wohl 
alJe eine gemeinsame Kampffront, die gegen die Frcimaurerci errichtet 
war'\ besessell hutten. Sehr erwlinscht ist das beigegebene \'erzeichnis 
dcr Mitglieder der Gottinger Gustavs-Loge des COllcordien-Ordclls. 
Untcr den namhaft gemachten 146 l'Ilitgliedern (mcist lIanno\,erancrn) 
befinden sich nur J i) HcsseD, von den en () in Gottingen, 7 in ~Iarburg, 
J in KasseJ beigetreten sind . (Bci eiuem fehlt cntsprechende AugalJe .) 
Dazu kanll man noch den in Hanllovcr cinget retenen Frhrn. Adolf 
Knigge rechnen , der als Hofjunker in Kassel Zeremonienmcistcr der 
Kasscler Loge war. Seine Mitgliedschaft spricht librigens auch Hir 
cinen Zusammenhang der Orden mit der Freimanrerei. \ '0 11 besondcrs 
Ilcnncnswerten Personen befinden sieh nntcr den !lessen der Bibliothekar 
Fr. W. St ricder, del' in Gottingcn ]ange D:lCh seineI' Stndienze itaufgenommen 
wurde, und del' in Kussel auIgellommene 1\omponist nnd Schrirtstellcr 
David (v.) Apel!. You den 15 Jl essen erreichten den 3. Grad irn Ordcu 
nur B, davon 1 (St ri cder) in J\assel, 1 in Marburg, 1 in GOttillgCIl. 

Kas8el. .Lt. lVoringel'. 

-
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148. Baerwald, Robert: Die Schlacht bei Frankenhausen 1525. Zur 
400jahrigcn Wicdcrkehr des Auftretens Thomas Miintzers in 'I'hnringen. 
2. Auft. Mit Bildern und Karten. 145 S. Miihlhansen i. Thilr.: E. Roth. 
1925. 4 M. , in Lwd. gob. 5,80 M. 

Die wertvollc Arbcit Baerwalds untersneht zunitchst die QueIlen 
zur Geschichte der Schlacht von Frankenhansen, che- er diese selbst, 
ihrc Vorgeschichte und ihre unmittelbaren FoJgen cingchend gibt.. 
Dankenswert ist auch das eingehenJe Yerzcichnis del' Literatur zum 
Bauernkriege (S. 119 H. ), wobei die von O. Men: 1923 herausgegebenen 
Akten zur Geschichte des Bauernkriegs in Mitteldeutschland wohl ab
sichtlich fortgelassen sind, da sic Hber Thiiringen nichts enthalten. FUr 
einen groBeren Leserkrcis berechnet, steht die Darstellung auf einer 
wissenschaftli ch beachtlichen Hohe, mit nilchternem Orteil und sicherem 
Blick alle iiberlieferten Nachrichten priifend, Licht und Schatten auf 
beide Partcien, Dauern wie Fiirsten , gerecht verteilend. F Ur die hessi
sehe Geschichte erlangt das Buch natiirl ieh in erster Linie seille Be
deutung durch die Beteiligung des Landgrafen Philipp bei der Nieder
werfung des Aufstands. Seine gemU13igte und vers6hniiehe, alien un
notigen Hllrten und Grausamkeiten abgeneigte Haltl1ng, ab er aneh scine, 
wenn es not tat, unerschrockene KriegfUhrung wcrdcn von dem Verfasser 
in das rechtc J~ieht geriiekt. Eine Zeittafcl orienticrt knapp ti ber den 
Yerlauf der Ereignisse joner Tage. 

149. Chmsins : In fa nterie -Regiment v. Wittich (3. Kurhessisehes) Nr. 83. 
Nach den amtliehcn Kricgstagebiichern bearbei tet im Auftrage des ehe
maiigen Regiments v. Wittich. 157 S. Oldenb urg und Berlin: Gerhard 
Stalling. I !J26. (Erinnerungsbliitter deutschcr RegimenteL) 

Bereits am L .Mobilmachl1ngstagc (2. August 1D14) vcrlie13 das 
Regiment 83 im Friedenszustande seine langjiihrige Garnison Kassel, 
um schon in der ;\\"acht vom 5. zum G. desselben Monats an der Er
obcrung von Liittich teilzunehmen, die dem Regimente einen groBen 
Yerlust an Mannsehaften und namentlieh an Offizieren, aber aueh cine 
groBe Anzahl ciserner Kreuze einbrachte. Nach Yereinigung mit den 
aus Kassel nachgekommenen Reservernanll schaften und naeh del' Ein
nahme der Forts BoneelJ es und ~ Iaizeret rtickte das Regiment dann 
vor Namur, erhielt dort ab er den Befehl zum Abtransport nach Ost
preuBen, wo cs bei Assaunen und Rogalwalde foeht. Danu nahm es 
im Verbande der 9. Annee in Polen am Vornmrseh gegen die Weichse l 
teil , kiimpftc in der Sehlaeht bei Kutno, dann weiter gegen die Hussen 
in Pol en und Galizicn bis zum Jahre 1917. Der Herbst HIli braehte 
das Regiment wieder auf den westl ichen Kriegsschauplatz, wo cs bis 
ZUIll Kriegsende in steten , aufreibenden Ki.impfen mit " ieler Ausze ich
llung foeht. Am 26. Noyember 1918 109 das Regiment, bcgrii 13t vom 
Generalfeldmarschall von Hindcnburg , in Kassel wieder cin , wo ihlll 

\ der Schutz der O. H. L. anf der Wilhclmshuhe anvertrau t wurde. 
Der letzte Kommalldeur des Regiments. ObcrstJ eutllant Clausins, 

hat all dje weehselnden Schicksale sei nes '1'ruppcntei ls auf den vcr
schiedenen Kriegsseha.upli.ttzen sehr Ubersicht jieh, aber bei der Fiille 
des Stoffes begreiflieherwcise in knapper Darstellung der Einzelheiten 
geschiidert ond di.lmit bewiesen, daB er die Feder ebensogut zu fUhren 
yersteht wie den Degen. Zahlreiche Karten und Bilder erl eiehtern das 
Verstiindnis. 

]{a~8el. ..d. W oringer . 

• 
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150. Wnhrcnburg: Heservc-Infanterie-Regiment Nr.83. Bcarbeitet nach 

amtlichen und privaten Kriegstagebiichern. Mit 8 Kaften und 109 Ab
biJdungcll . 200 S. Oldcnburg It, Berlin: Gerhard Stalling W24. (Er
inncrulIgsbli.itler dcutschcr Regimenter.) 

Das Reserve-lnfuntcric-Regi ment Nr. 83 wurde in den crstcn August
tagon 19l4 mit scineD 3 Bataillonell in Arol sen, Kassel und MarlHlrg 
gebildct, wow die Rcgimentcr 82, 83 und 167 Kommandos abgaben. 
Am 11. August 1914 wurde das Regiment bcreits !lach dcm Westen 
abtraosport iert unrl kiimpfte nueh im August in dOD Schlachten bci 
Ncufch<i tcau unrl an deT Mans unrl in vcrschiedellcn Gcfcchtcn, nahm 
in den letztcn AIonaten des Jahres 1914 an def Marneschlacht und an 
den Schlachtell bei Lille und ,"pern teil. Itn De?ember 1914 naeh delll 
Osten verbraeht, k ll lllpfte di e 83er Reserve in Pol en in den Schlachten 
bei Lowicz und an del" Rawka-Bzura , dann in Galiz ien in den Schlachten 
illl Laborczatal und bei Lembcrg, nahlll dann a n den der Einnah me von 
Brest-Litowsk vorhergehenden und nachfolgenden KUmpfen und an 
di ese r Ei nnahme selbst teil und machte damnf den Feldzug in Serbi en 
i01 Herbste H1l5 mit. Wieder nac h dem Westen zurllckgeschafft , folgten 
fUr das Regiment aliI die Stelluugskiimpfe in den Argonnen d ie Sehlacht 
bei Verdun, namelltlich di e KUmpfe heim Fort ThillUlllont, dalln wieder 
Stellullgskiimpfe in der Ch:unpagne, vo r Vel'dull (Abwehrschlacht), in 
Loth rillgen, bei Rei l]Js, und sehlieBlich die Ruckzugskihnpfe bis znr 
Verteiiung aur andere Regimenter. Am 27. und 29. Novem ber 1918 
trafen di e Bataillone wieder in Guttingen nnd Kassel ein. 

Der Yerfasser, Kri egste iillehmer im I{ egi ment, schildert dessen 
zahlreiche Kii lll pfe aul den vcrschiedensten Kriegsschaupliitzen in flie
Bender, leieht lesbarer, hier lInd da mit Gedichten von Mi tkiimpfern 
geschmiickter Dars tellung. Das Buch wird den Angehurigen des Regi
ments eine angenehme Erinnerung) dem kriegsgeschichtl ichen Forscher 
eine reiche Ausbeute bieten. 

Kassel. .d. lVoringer. 

151. }~est schrlft ZUIll zweiten Regimcntstag, vcrblllH.lcn mit Denkmals
weihe fnr di e im Weltkriege gefa ll enen Kameradell des L oberelsi.issi
schen Juf3.ut cl'ic·negilll cuts 'sr.1H7. Kussel , am2., 3. und 4. April W27 . 
S '. 3G S. 

Da s hlibsch ausgestattete Heft enth iilt eine Ocfechtstafe l des seit 
sei ner Grlindung in Kassel garnisonierenden Regiments llnd aus del' 
Feder des Hauptmn.nnes u. D. Erieh t attrnann eioc eingcheude Dar
stc llnng der " letzten Kumpfhandlullg des Regi ments im Weltkriege, del' 
Verteidigung von Le Quesnoy", be i der das ganze Regiment in Ge
fa ngenschaIt fiel. 

Kassel. ..4. TVoringer. 

152. SchmJdt, Ernst : Argolluen. l\li t 3 Kartcn, 22 BiJdern und ciner 
. ..\ . .lllagc. Oldenburg u. Berlin: Gerha rd Stalli ng. HJ27. (SehJach ten 
des Weltkricges. In Einzeld!lrsteUungen bearbcitet und herallsgegcben 
im Auftrage des Hejchsarchi vs). 

Das Ruch muB hicr erwiihnt werden, da cs aneh iibcr die Tlitig
keit des L Bataillons Landwchr-Hegiments SS unter Major der Laud
weh r Kalkowski (Zo llinspekto r und Rechnungsrat in Kassel) und be
sonders liber den VorstoB dieses kurhessiscben Bataillons iiber die 
Dieusson-Schlucht hi naus berichtet. 

Kassel. A . Woringer . 
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Bcarbeitet vo n August Worillgcr (mit Ausllahmc von Nr. 197.) 

153. Die SOlllltngs llost. H cssisc h e Blii tte r fUr Heima tk uude , 
W i S 5 ens (j haft , K u n s tun dUn t e r h a I t UIl g. \V 0 C h e ll b c i I age 
zur Ka ssc l c r P ost. l D2G. 

, 

Landesgeschichte. Dr. ll., Durchmarsch durch HesseD 179-2. 174.
He i d e l b a c h , Aus den letztcn 1'agen des KOnigrcichs Westfalen. 
(Ausschrcitl1llgcn def Gendarmerie in Obcraula.) 9. - 1-1 c r i n g , Eine 
Wasscrkatastrophc vor 65 Jahren (Uberschwclll lllungcn im uutereD 
WcrratuJ ). 30. - E wo I d t. Waldfrcvel vor 000 Jahrcn. 37. - Siegel , 
Von dee Feme zu Wollhttgcll und dCIll Freistuh l zu Frcienhagcn. 265. 
272. - 1-1 art e rt I \" on def hcssischen Revolution im Jahre 1880. 27D. 
28li. - OrtsgesclticMe. H e i d e l b a eh , Die :\'apoieons tatue auf dem 
Kasscler Konigsphttz . 9S. - Se hm itt , Aus dcr Friibzeit der Refor
mation in Kassel. 119. 126. - Dr. W., In Kasscl vor 100 Jahrcn. rage
buchbHitter eines Rei senden aus dem Jahrc 1827. 133. - Kamowski , 
SchloB Eisenbach. 140. - J a, c ob , Del' Schreckenstag vo n IH i.inden 
30. Mai LG2li. 14G. - S c h rep s , Gchegte SUittcn in IIessen-Nil ssan. 1. -
J a cob, Die Cyriakuskirche zu Kassel. 72. - J a. co b , Sti ft Fischbeck. 
244. - S e h 0 0 f, di e Wiedereroffllung dt's Hersfclder .Muscums. 252. -
Beil s, Ein Gang durch Kasscl im Jahre n U7. ;j()). 307. - Ltz., Die 
ers te Frei llHllueriogc in Ka5se l. U42.349. - v. Gotz , Die Kruken
burg. 355. - J:)rdkunde und }{aturkunde. B ij h me , Dcr rote See 
bei Dens. l oO. lG7. - llo h mc , Del' Konig del' hessi..schen Berge. 
S2J . - Kttnst- und B allgesc/t£c/tte. J ILeo b . Die Renai ssancezeit in 
Hessell . 18 1. LSS. - A p p el, La ndg raf naris llautlltigkcit auf Wilhelms
hBhe. 230.237. - Volkskunde. llender, Ha usillschriften in Wohra. 
105. 112. - v. Ba u m b a ch , Brllude in Hesscn und Waldcck oach 
Hausi oschriftell. 1G. - F i s c h e r , Vogelsagen dcs Hessenvo lkcs. 44. -
Blinde Hcsscu, Ursprung und lledeu tuug des Spottnam.ens. 20'2. l Vi1·t
sclut/ tsgeschbchte. Q u n d 1 a ch , Grol3almerodc und seine SchmelztiegeJ. 
153. J a c 0 IJ , J1' ulda Hud \Verra al s WasserstraBen in (rUhercn 'ragcn. 
S7. 44. - K t'iegs- und 1I1iliUirgescltic!tte. S i c g e J , Dio lct.zten 'rage 
des knrhcss ischen SchiitzenlJataillolls. 23. - J m III a n u e J , Ascha ffcn
burg , cin Ehrcntllg der aHkurhcssischen HusarclI . 195. - 11 i I g C 11 b e r g" 
Die Kampfe in de l' Rh on im Jahre 1866 in der crzii hl endeu Litcratur. 
:251. - 1111 III a n u e J , Die Erstiirlllung Frankfurts t 79'2. 328. - J. ° s ch, 
Vom Kricg del' HolHinder gegcn Hessen vor 120 J ahrc lI . 335. Literatu/,
gescltichte. B e i I s, Goethes Bezichungen zu Hessen. 51. 58. - K a ri , 
Kl cmens Brentanos Bezichullgcn zu Kurhesscll . 203. - Personenge· 
8cltichte. K a III 0 W s ki , Dr. Konra.d Duden. GO. - Wolfgang Scliutzbar, 
genannt MilchJillg, Deutsch-Ordensmeister. 2-+4. - G ro s h e i Ill . Obor
bUrgcrmcistcr Hartw ig auI del' Fes tc Spangcllbcrg. 258. - Kt'rchellge
schicltte. NitS s, Die hessischc Reformation in Schri ft nnd Bild. 28G. -
Musikgeschic/tte. S t r H ck , 100 Jahre I(asseier Karfreitagskonzertc der 
Staatli chen Kape ll e ( t82G-1926). 79. 8G. 

164. Kasseler 1'ngeblntt. 192G. 
Sit t i g , Die vcrka uften Landeskinder. 86. - K I ink , Dcr schwarze 

'fod in Hersfcld . 110. - We id e III ann , Gedenkfeicr fUr General 
Eisentraut. 12 1. - '1' hie I , Fritz Ea rth. t 138. - J a co b, Die Weser-

• 
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• 
schiHahrtskommission. (1837- 47). 154. - F r i eke , Fennel-Gcdiicht
ni sausstellung. 157. - Kut s c h bach , Kassel \"o r 50 J ahren. l n9.
Klink , Die Kuhtriftsbataille. (Hersfeld .) 267. - B ic r w ir t h , Das 
E schwegcr Johannisfest. 303. - Ne u h Cl u s , Das Ende Knr hesscns. 
310. - W ii s te n b erg , Charlotte Diede, Humboldts Frcundin. 328. -
K I i n k , Kaba le nud Licbe im LebeD des Junkers vo n Eckartsberg. 339. -
Aus der Geschichte des Kasseler BIaudrucks. (Familie E nge]hardt.) 36-t 
- K I ink, !l essen irn Bauernkrieg. 375. - H e s s I er . Blinde Hessen 
- Hundehessen. 376. - H e i del b a c h , Alt-Kasseler Gasthiinser. 411. 
- Schcff l cr , Das nene ) Luseum in Horsfeld . 411. - Kasseler Rc-
gimenter auI den Schlachtfeldern Flanderns. 423. - J aco b , Die 
Landwirtschaft Kurhesscns. 447. - 25 Jahre Hosenkr anzkirche. 469. -
Yor '100 Jahren. Der Landtag in Homberg. 4tiJ . - Das hessische 
Reforll1 ationsjubil ltum. 483. - 50 Jahre Sa lzmann & 00. 507. - Se h cf f 
l e r I Kiillstl cri schc GrabmiUer in Kassel. 541. - S e h 0 f fie r , Weih
nachtsdarstcll ungen in Kassel. 699. 

loo. Kasseler Xeues te Nachrichteu. 1926. 
Schwii lmer Trachtcnfest und Schwulmer BauernUi nzc. 17D. 180. 

Eckoldt , Das GlockengeHi ute der Kasseler Ad\'cntskirche. 203. 
~ 0 r b e r t , Die schonen Frauen von Wilhelmstha l. 209. - Die Glocken 
des Kasseler Da ms YOU St. J..Ia rtin. 215. 2W. - Das letzte Kasseler 
Stndtto r. 2'2'2. - Wolfhagen im Hcssenlande. "2'27 . - .B r a u er , \yi l
helm J(orner (Chcmiker). 230. - W e n z el , Homberg, die Stadt del" 
Reformation . 248. 200. - 60 Jahre Sahmnnn & Co. 257. - S c h li t z , 
Yolkma rsen am Kugelberg. 280. - Y OIll Zuchtbcrg ulld yom Fil1 ken
herd. 292. 

156. Hess iscil er Kuri er. Kassel 192t.i. 
Ja c ob , Verschwundene Gebaude in AIt-Kassel. 12. - J acob , 

Spangenberg. 12. - H li n e b 0 r g , Witmar, uralte hessische Siodlung. 
26. - S c h el l er, Landgriifin Annn von HesseD. 60. - H e ur ich, 
Kloster Weil3enstein. 60. - F i.i r s t , Aus Naumbnrgs Vergangenhc it. 
67. - ]1 ii n e be rg, Schl oB Wilhelmstha l. 77. - Karl Ado lf SchimmeL
pfeng·s 60. Geburtstag. 77 . - Aus Neustadts Yergangenheit. 00. -
S c h e l l c r , Lyrik \'om Lande. 97. - I se r mann , j\JitielalterJi che 
Ku lturstalten in !lessen. 97. - P riil at .I esW dt in Fri lz la r t. 11 L -
H e u r i c h , Die Errichtu ng des hessischen Bistums Bliraburg. 14.8.
H esse, Die Totenkirche zu 1'reysll. J26. - (Burger ,) Der Dom zu 
Fritzlar. 13!). - Die Forster Ka}lcll e zwischen Neustadt und Alien
uorf. 14f.L - Ho u r i c h , Die Bauernrevolte in Hosscn . 155. 

157. Jl essens})i ege l. l!J24- H.l2G. 
Die Zeitschrift ist eingegangen. Das ist kcin \-Cl·lust, da sic moist 

alte Aufslitze aus anderen Zcitschriften ohne jede llcri.icksichtigullg 
neuerer Forschuug abdruckte. 

158. Hessenl;lIld. J a hrgang 38. E schwege 1!l26. 
L aJl des- u nd r oll.:sk uJlde. Wilhelm Ne II h a U S, Die SpottJ ust dcr 

Hessen. S. 25. [Ortsscherze, Necknamen, scherzhaftc Hedensarten .] - Er
bach im Odenwald. S. 31. - O. \V i e I> ken , Phunologischer Jahresbericht 
1925. S. 61. - Paul B e ll d e r , f ine Fundgrubc Hir die l-I ausinschriftcn
sammler in Dilschhauscn. S. 100. - Ph. llraun , Erinnerungen eincs 
Marbu rge r Teutonen 1865- 1867. s. 112. - Paul 1 J e i d e J b a ch , Die 
Sabnburg unci das Reichsehrenmn l. S. 12ti. - Gclnhausens Sehell swHrdig
keiten. S. 135. - G. 3ln l dfe l d , Die Kin zigstml3e . S. 136. (Wendet sich 
gcgen Angabcn Brcmers in seinem Kirchha iner Yortrug: "liesscn al s 
Durchgangsland \'orgeschichtlicher Kulturen".J - Thilo S c h n u r r e, 

-
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Aus dem Leben eines Blidinger Pcnnalers. S. 139. - v 011 Ca. r] 5 ~ 
ha u se n , ~achkliinge zur JahresversammJung des Geschjchtsvereins 
in Gclnhausen 192G. S. 167. - Von der Dreihundcrtjahrfcier der Uni
vcrsitiit Marburg 1827. S. l 84-. - G. Siemon, W. Henz nod del' 
llachtallz in Langenselbold. S. 222. [Berichtigt einen Aufsatz in del' 
Zeitschrift "Gartenlaube" ,] - Die Neugestaltung des Hersfeldcr LulIns
festcs. S. 245. - Dr. F. Se h ,~n t z, Aus der Russeozeit. S. 207. 
rTschcrnitschefi'"s Kosaken in Lichtenau l SW.] - Amtsgerichtsrat 
R tl be , Ein lleitrag ZUlU Abcrglauben in alter Zeit. S. 260. [ r crwen
dung des Abendmahlsbrots loll Heilzweckcn.] - Gcorg J-l e er , Marburger 
Studcntenlebeu im 18. Jahrh. S.261. [Auszug aus Heer's " Marburger 
Studentenleben 1527- 1B-27" .J - K. S j ij s t r 0 Ill, ;\1 it der Postkutsche 
von Frnllklurt nach Kllssel. S. 266. [Reiseerinnerullgen aus 1777.J -
- PolUisclte Geschichte. Dr. Wilhelm Ho J1 f , Die kurhcssische Ver
fassungsbewegung bis ZUIll Jahre 1831. S. 157. - AdoU D ei c hill a n Jl , 

Aus dell letzten 'ragen des Ictzten Kurstaates. S. 205. - Hruno J a cob, 
Horschowitz und Prag. S. 253. - Familien- w ul PersonengescMchte. 
Paul H ei d cl ba ch , Ilugo Schneider. S. G. - A. \Voringer , 
Gustav Eisentrnut. S.39. - Heinrich 0 h 1 w e in, Dcm Gediichtnis Fr. 
Fenncls. S. 40. - Paul H c id e I b a ch, Friedrich Fennel. S. 4 1. -
Paul H e i d e l b a ch, Dem delltschen Kulturbisto riker. S. 105. [Georg 
Steinhauscn.J - Paul H e i del b a ch , Hermann lllumcllthal. - Prof. 
Dr. Karl Ba ntzer , Wilhelm Georg Ritter. S. 144. [Abdruck aus dem 
Hessenkunst-Kalender L919.] - He i del b a c h , Lotte Gnbalke. S. 23 7. 
- Dr. W. Scheffler , Rudolf Erich Raspe. S.259. - Ortsgeschichte. 
Christoph Muller , Jugenderinnerungen cilles Kasselaners. S.9. -
Christian Bur g er , Am Luthcrpll.ltz in Kassc l. S. 20. - D. D i cs t e 1-
III a 11 n , Das mod erne ge istigc l.cben in Dal'lllstadt. S. 57. - E. H o I z
a pl c I , Ein Gang durch die Oeschichte der Stlldt Eschwege. S. SS. -
A.. He c k e r , Einiges :lUS der Geschichte eillcs kJ einen bess isch en 
Dorfes. S. 2'29. [RiUmannshauseo.] - GescMcMe der W issenschajten. 
Dr. W. Weidcmann , Zur Geschiehte der Geographic in Hessen. S.1. 
- Dr. Erich K lib an s k y, Zur Kritik der kurhcssiscbcn Geschichts
sehreibllug. S.20. [Vel'bot der Archivbenutzung in kurHirstlicher Zeit.] -
Gesclticltte del' X l/ust wuZ (le1' D ichtung . Hci llz A m e 1 n , Der Aulenthalt 
J. S. Bachs in K<l sseJ l7S:? S. 17. - A. Latw esc n, Vom Kasseler Stal.lts
theater. S. 4D. - De r s. , Von den Kasseler Theatern. S. 150. - D er s. , VOIll 
Schauspicl im Staatsthcatcr. S. 172. - Dr. Gustav S t rue k , Schicksals
wege der Oper uncI ihr ICreisll.luf im Staatsthcater 1925/26. S. 170. -
Biil'germeister '~[ ii 11 er , Darmstadt aIs Kunststadt. S. G1. - Dr. Gustav 
S t rue k , Friedrich Fcnnel-Gediichtnisuusstelluog im Kasseler Kunst
huns. S. 70. - RudolI Hallo , Bausteinc, Aus del' Frilhzeit der Kasseler 
Sammlungen. S. 209. - R eligio1tsgeschicltte. - Gescltichte tIer Judtlt. 
Pror. Dr. Karl He 1 d m a 0 n I Die J udentaule zu Rosenthal im Jahre 1735, 
S. 234. - Die Hombcrgcr Fes ttage. S. 243. [Eriunerungsfcicr der 
Synode von 1526.] L itemturgescltichte. Dell b n c r -ll r ot t c rod e , 
Joseph Viktor VOIl Schcffcl und Hessen. S. 47. [Aufenthalt Scheffcls 
in Steinbach-Hallenberg und im Odenwald.] - Dr. I r. S c It I e i ch c r t , 
Wilhelms Raabe's Beziehungcn zu Kassel. S. 7 L. - A. W o ring c r, 
Eill hessischer Robioson. S. 160. - 8prachwissenschajt. Or. Anneliesc 
Br c t s c It n e i d e r , Wicderbelcbungsversllche, S. 107 und: Kennst du 
das Land ? S.20. [PIaudercien aus dem Material des Hessen-Nassauischen 
Wortcrbuchs.] - Natunoissenschajt. Dr. Wemer Sun k el , Rhonvogel. 
S. 145. - Scbutz den Raubvoge.lo. S. lot. - Dr. Bembard S c h a.e fer , 
Der lI irzstein im Habichtswald al s Xa,turschutzgebiet. S. 163. -

• 
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. lVi1'tscltaftsgescMchte. Dr. F. Se h ant z , Eill KlIlturwerk an der hessisch· 
thilringischcn Grenze. S. 4. [TfockcnlcglUlg des Sauljngssees.] - Amts· 
p;erichtsl'ut Ra b e, Plane zur Schiffbannachung del' Schwalm. S. 37. -
Dr. no I t e , Haiffeisen in Hessen. S. 81. - Dr. Se her er , Die hessischc 
An- und Verkallfsgenosscnscha£t zu Kassel. S. SJ. - Hartdegen , 
Die Wollwcber-oderTuchmacherzunft in Eschwege. S. 90. - H. Viii kcr , 
55 Jahrc Aussaat und Ernte (18 L8-1873). S. 93. - Unter del' aber
schrift "Aus Hcimat und Fremde" enthalten siimtl iche 1-leCte zah lreiche 
kurze geschichtliche Nachrichten au,s Vergangenhcit und Gcgenwart. 

159. Dns Werratal. Illustriertc .Monatsbllittcr filr Ifci mat, Kunst, Dichtung. 
Jahrg. 3. Eschwegc 1926. . 

VOl'gesc1ticltte. W cg c , Von del' Entstchung des Werratals bei 
l-I erleshausen. S. 24. - E. Fro lie h , Gra lnUlgcn und Fundc auf del' 
vorgeschichtlichcn Siedclung bei Aue. S. 152. - Ortsgeschichte. Ado\{ 
.Reccius, Westera. S. 2. - Oskar Engelhardt, Eine Herbst
wundenmg im Gebiete del' Leine, Werra, Fulda und Weser. S. \.7. -
Edwurd S c h ro d e r , Alte HillIer vom MeiBner. S. 21. - W. H e n n c 11-

hof e r , Aus Herleshausen und Umgebung. S. 33. - Del' Leuchtberg 
bei Eschwege, ein Beitrag zu den Landesverschonerungsbellluhungen im 
Vaterl and . S. 39. - L. H oc h hut h , Die a ltesten Bilder von Eschwege 
und anderen Werrastadten. S. 56. - K. D i t h m a 1' , HeimatkHingc aus 
dem Werrata1. S. 81. - E. S ten dell , Mehr Geschichtssinn ! S. 85. 
[Beschtiftigt sich vOl'zugsweisc mit Eschwege.] - G. 1\ e u e n rot h , 
Einc drcitagige Wanderung durch das Hichel sdorfergebirge, Ringgau , 
KicUorst bis zur Ruine Urandenbllrg. S. 115. - lI elene Br e h m, Na meu 
aus del' Fcldflur von A bterodc. S. 135. - Ernst \V e n z el, Del' Karl s· 
brunncn zu Eichcnberg. S. 147. - Oskar En ge l h a r d t , Ferien daheim. 
S. 154. - Hermann B o h mc , Der " Urwald" bei der Sabl\burg im 
Reinhardswald. S. 161. - Karl Se] I m an n , Das Drillhiiusehen in 
Wanfried und <mdcren SmdteD. S. 180. - Edward Se h rod er, Alt
hessische Geschichten aus del' Sammlung des Otto Melander von Nicder
honc (1000). S. 188. - Lotte Ko hie r , Herbstfahrt. S. 185. - Adoll 
HUger , Einwcihung der Jugendhcrbergc in HanseD am 30. to. 18'26. 
S. 189. - Lande8geschichte. Karl S e l I III ann , Die Pflocke von .MUhl
ll3l1sen, die Schwalben von Langensa.lza und die blinden Hessen. S. 70. 
- Karl B 0 c k cl, Der Streit UIll die Ziegelbachwiesen zwischen Herman.n 
von Hoyneburg und der Stadt Eschwegc. S. 106. - H .. \V i t t m ann , 
Eill Rechtsstreit der Hitzelroder Rauem mit den Hcrrn v. Diede aus 
dem Anfang des 18. Jahrhunderts. S. 130. - Fmniliengeschichie U'1ul 
Personengeschichte. Hennann Ho 11 e n cl er, Der Tod auf dee Bilbne. 
S. 12. [Tod des Komikers Birnbaum.J - Otto B 1 ii se , Del' Dichter 
Wilhe lm Speck. S.42. - Fritz Stilck, Ah.nenkuude. 8.149. - Nalltr
wissenscha(l. Wcrner Sun k cl, Vogelkund_liche Denkwtirdigkeiten aus 
dem hessischen Werratal. S. 7L. Erganzungon dazu von H. Rei.nhardt. 
S. 119. - E. F r u lie h , Die F lora, der Wanfrieder Berge. S. 88. -
M. O. J 0 hall n cs, Naturschutz lInd HeimatpAege. S. 106. - $prach
'loissenschajt. Georg Hi I g e n b erg, Mundartdichter :lUS dem Werra
tal. S. 97. 

160. HeilJlut· Scilollen. matter zur Pflege hessischcr Art, Geschichtc 
und Heimatkunst. Melsungen: A. Bernecker. 1926. 

Lanclesgeschichte. V. , Der Tod des Landgrafcn Wilhelm des JiiD
geren auI dem SchloB zu Rauschcnberg. - Ra bc , A us der Geschichte 
der Borkener Gcrichte. - R u p p e l , Auswallderullg heute und vor 
Zeiten. - W. H., Die Synode zu HomiJerg 1526. - 0l'tsgescltichte. 

• 
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Sc hmitt-Blank enese, Zur Geschichte Hombergs in den Jahrcn 
1508-1518. - K I ink, Die gaIJische Kriegsfackel im Stifte zu Hers
feld. - Ruppel, Im ahemn Efzetal. - Yolk-er , Frankenberg zur 

. Zeit der franzosischen Fremdherrschaft. - V 0 1 k er ) Rcchtspficge, 
Kirchen- und Schulwesen in Frankcllberg in der Franzosenzeit. -
K I ink, Die Kuhtrifts-Bataille. (Streit zwischen HersfcJd und Peters
herg.) - S to be r . A us Dagobertshausens V crgangenhcit. - Be r lit , 
Das Lullusfcst in Hersfeld. - We r ne r , Homberg, die hessische Re
formationsstadt. - R u p p el , Das hessische Re,formationsfest in ROlll
berg. - K raft , Das J~uJlusfest. - ' " ij I k er , Frankenbergs Wirtschafts
leben in def Franzosenzeit. - Wen z e I , Dee HoC an de~ Wacte bei 
GeoI3cnengLis. - J. , Frankenberger Geschichtsruckblick. - Pe1'sonen
gescltichte. Professor Dr. Bremer t. - Sc h e ller , Wilhelm Speck. 
Friedrich Fellnel"t. - Schmitt-B l ankenese , Konrad Muth. 
Lalldgraf Ernst von Hessen t. - Professor HllgO Schneider. - lJfili
tdrgesclticltte. C, H., Kurhessische Soldatcll. - .M il l I er , Geschichte 
der J\!elsunger Burgergarde. - L iteratwrgeschichte. S c h e I1 er , Jung
hessische Dichtung. - R, Grimm-Nutten. - Natul·gescMchte. L.'L u er, 
A ~lS dee Vogelwelt des Werratals. - B 0 h me, Der rote Sce bel Dens. 
- Pen n d 0 r f, Von Oberzwehren bis ZUlU Hhli.ndaer Berg. Geolo
gische Wanderung. - Woite , Im Ibengarten. - Volkskuttde. v. 
Ba u m b a ch, Die Sammlung dee hessischen Hausinschriften. - AuI3er
dem zahlreiche kleinere Mitteilungen histoeischen uud volkskulldl ichen 
InhaHs. 

161. Hess ischer Gebirgsbote. Amtliches NaChrichtenblatt des Hessischen 
Gebirgsvereins und des Verkehrsverbandes fUr Hessen und Wllldeck. 
Kassel 192G. 

Landesgeschichte. Dr. Wal d e et , Eddergold, S. n. - Ortsgeschichte. 
, H. S c h w ar z, Wanderung in das Hochwassergebiet der Eddertal

. sperre. So' 20. - l3urgermeister a. D. Se h n e i d er, Wolfhagen. S. 42. 
- Kar! H eI3 1e r , Die Weidclsburg. S.44. - C. Thomas, Von 
Melsungen tiber Spangenberg - Ruine Reichenbach nach Hessisch
Lichtenau. S. 51. - F. X. Se h mi d t, Der Hirschberg. S.57. - W. r de, 
Die Einweihung der Jugend- und WUllderherbergc auf dem Knlill. S. G6. 
- Karl T h 0 m as , Schlitz. S. 81. - PersonengescMchte. Id e , Her
manu WenDing zu Ehren. S. 18. - Hennann We 11 n i n g , Heinrich 
Franz Lorentz. S. 49. - Volkskunde. Volkstumliche Redcllsarten aus 
dem sachsischell Niederhessen. S. 44. - Volksspriiche aus HesseD. S. 45. 
- Natnl'w issenschaft. Heinrich Beck er , Friihlingserwachen. LODZ
bilder allS delll heimischen Vogelleben. S. 27 . 

.162. Nachrichton der 6esellschntt flir FamilienkulHle In Kurhessen 
und Waldock. Jahrgnng 1. 19'26. 

Auf Kurhessen beziehen si ch folgende Aufsiitze: Peter v 0 n G e b
ha r d t, Ferdinand Karl von Langen, ein hessicher Ahn Ernst von 
Wildenbruchs. S. 2. ~ Dc. Weruer P a u 1 m ,t 11 n , Das Stadtarchiv von 
Neukirchen im Kreise Zicgenhain. S. 5. - A. Woeinger. Ein Kas
selaner als tlirkischer Bay. S. S. - Regierungsrat v 0 n D i t f u et h , 
Die Hauptve rsummlung (des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts
\'creine) in Hegensburg 1925 S. 9. und in Kiel 1926. S. 104. -- Zoll 
direktor i . R. August \V 0 ri n g c r, Rudolf \'on'l'schudi , ein Schweizer 
in waldeckischen Diensten. S. 13. [v. 'l'schudi stand 1813 in westnUi
schen Diensten in Kassel.] - Professor Justus F il rcr , Aus der hes
sischen Soldatenfamilie Fi.i (h)rcr. S. 25. - Rechtsanwa lt Dr. Werucr 
P a u I m ann , Die hessischcn \'on Irwing, eine Ahnenfamilic \'on Goethcs 

• 

• 

• 
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Freundin Charlotte von Stein. S. 41. - Dr. med. Hails Hell e. Kur· 
hessen .. .. aui dem Gymnasium zu Lemgo. S. 43. - Zolldirektor 
August Wo ring e r , Familie Wepler. S. 47. - Apothekenbesitzer Her· 
mann Gel d er) Die A potheken zu Rotenburg a. d. Fulda. S. 49. -
RechtsanwaltDr. WernerPaulmalln, Hekehrte in Waldau. S. 5t.
Dr. Carl Knetsch, Ilomberger Geschlechter. S. 57. - Zolldirektor 
i. R. August Wo r i n ge l' , Flurnamensammlung Ulld FamiJienforschnng. 
S. 67. - Architekt JnJius Till , Ahnentafel des Apothekers Dr. KarJ 
Laubinger. - Professor .Iustlls Fii r er, Findlinge aus hessischen Kriegs· 
akten. S. 79. - Archivl'at Dr. Carl Knetsch, Biedenkopfer Burger· 
verzeichnis von 1464. S. 85. - Major a. D. Robert Be i c h h 01 d . Fa· 
mil ie WepIer. S. 96. - Pfarrer Eduard G rim III e 11, Evangelische 
Pfarrer in Walbul'g bei Hess. Lichtenau. S. 98. - Zolld irekto r i. R. 
August W 0 r in g er, Familienllachrichten aus der Arnoldschen Chronik. 
S. 108. 

I GS. Yolk UIl(l Schollc. HeimatbHitter fUr beide !lesson, Nassau und 
Frankfurt. Jahrgang 4. 1926. 

Aus der Reihe der zahlreichen wertvollen Aufs~i.tze seien fo lgende, 
anf Knrhessen sich beziehende Arbeiten hervol"gehoben: Lancles· .uml 
Volksklt1ule. lIclene Brehm, Yon Wissener und Hollental. S. 79.
Prof. ~arl Bronn e r , Die Burgen der BergstraJ3e. S.138. [Die Ver· 
teid iger del" Shlrkenburg tG89 sind hessen · kasselische Truppen.] -
Archivdirektor 01'. Ju l. Heinh. Die t e ri cb , IHarburg nnd lfessen. S.22!l. 
- Prof. Ed. Edm. Bee k c 1'. SchloB Llldwigseck. S. 243. - Studienrat 
Paul Bell d e r , Zw6lf HutseI aIs lIausinschriften an hcssischen llauern~ 
hausern. S. 303. - Familiengeschiclttc. Prof. Dr. Phil. Los ch. Die 
SchIotheims in Hessen. S. 248. - K1'iegsgcschichle, Obertelegraphen· 
inspektor Gust. S i e gel, Die hessen·kasselischen Truppcn im 30 jahrigen 
Kriege. S.238. - Zolldirektor Aug. Woring c r , Die hessen·kasse· 
lischen Chasseurs von der Armee. S. 241. - Del" s., Gl"af von N arbomie· 
Fri tzlar. S. 256. - Ku1tstgcschichte. Dr. med. et phiL Karl S i e b er t, 
Georg Cornicelius im Urteil der Zeitgenossen. S. 168. - TVit·tschajts
geschichle. Volkswirt Bruno J a cob, Die niederhessische Braunkohle. 
S. 84. - AuBerdem ellthalten die einzelnen Hefte Berichtc aber die 
Tiitigkeit verschiedencr Geschichtsvereine und eine je eine Seite in 
jedem Heft umfassellde besondere Abteilung fUr Familienlorschung. 

164. Jihlische WochcllzcitulIg . Kassel. 
Die Jahrgange 1024 bis 1926 enthalten folgende Aufsatze, samtJich 

verfaBt von Kantor L. H o r wit z: l!)24. Die Kasselel" Synagoge. 1. 
Stadtrat Jeremias Rothfels. o. - Kurhessische Judcn im Freiheits· 
kriege. 8. - Dr. Jakob Pinhas. 11. - 150 Jahre jUdischer Krunken· 
pflegeverein in KasseL V1. - Der israeliti schc Friedhof zu Kassel. 16. 
- Vom "Sarganas~ oder "Kittel". 19. - Aus dcm Konstitutenbuch der 
hessisohen Gesamtjudenschaft. 2'2. - WoU Breidellbach. 25. - 100 Jahre 
judischer Volksschule in Kurhessen. 28. - 1925. \Vie vor 100 Jahren 
in Kurhessen der Antiscmitismus bekiimpft wurde. 4. - Vom Vater des 
Freiherrn Julius von Reuter. 5. - Ein matt aus der Geschichte der 
israelitischen Gemeinde zu Eschwege. 6. - Aus dem Leben des Konsi· 
storialprasidenten Israel Jakobson. 9. - Kassel und Meier Amschel 
RothschiJd. 10. - Aus Kurhessens Vergangenheit. 12. - Aus dem 
Sliden. 15. - Heimat in der Fremde. 20. - Zum Wit.zenhi~user Stadt
jnbiHium. 32. - Karl Schomburg. 38. - Sitten und Gebriiuche in 
Niederhessen. 50. - 1926. Zum Gedachtnis des Landrabbiners Dr. 
Adler. 3. - Die Kasseler judische Gemeinde vor 200 Jahren. 10. -
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Israel Meyer Japhat. 16. - Vom Friedhof der Kasseler Gemeinde. 28. -
Landrabbiner Dr. Roman. 29. - Lebell und J~ei den eines jiidischen 
Privatdozenten. (Dr. Hoffa.) 32. - Die Kasseler Ra bbiner·Versamm· 
lung 16GB. 34. - Werden und Vergehen jUdischel' Vol ksschulen in 
unserem Regierungsbezirk . 4 1. - Gab riel Rieffers Beziehungen zu 
Kassel. 46. 47. - Vater, Sohn und E nke1. (Familie Pinhas .) 4!). -
Vom Handwerk im Kreise Eschwege. 50. 

165. Hess ischer Volkskalen de r . Herausgegeben von Fr. Ellcnberg, 
Pfarrer in GroBenritte. Kassel: Lometsch. 70 uezw. GO Pf. 

1926 : H e ll ss , Hanau. - v. Ba u m u a ch , R~itsel in hess ischcn 
Hausinschrifteu. - E i se nb c rg , Die Kirche in der Stadt. - F . F., 
Die Kirche au f dcm Lande. - M. und H. B r eh Ill , Ei n altes Nenjahrs
lied aus Abterode. 

1027 : B 0 ss, Das Schwalmer Lied. (Das aIte Lied des l etzten 
v. Liider liber die Ki rmes zu LoBhauscn.) - v. B a um b a c h , MUller 
und MiiWen in Hausinschriften. - v. B a u m b a c h , E in Grabdenkma l. 
(Dcnksteill des Pfa rrers Agidius Rupp~rsbc rg in Scho ns tadt, -r 1683.' -
B (Uff), Vom ulten Grau . (Forster Gran in Kirchditmold.) - P a ul , 
Die Ursache der GrUn dung des Klosters Maricntal bci Xctzc in Waldeck. 

In6. Zwischen Wescr nnd )l a in. D1nstrierter Kalender. Kasscl : Wese r
Main-V~rlag. 80 PI. 

19'25: Die EntwickJung der Kasseler Gewerkschaftsbewegung. - Hr26 : 
Burge r : Wilhelm 'J'hielmann. - H e id e l uac h , Von Xachtwll.chtcrn 
nnd Nachtwll.chterliedern . 

167. Hessische BliiUe r fiir Volksknmle (begriindet von Adolf Strack), 
herausgege beJl im Auftrage der hess ischen Vereinigung fUr Volkskunde 
von llugo Hcpding. Bd. 24 uod 25. GieBen: Selbsh 'crlag del' Ver

. . 1°'')· 19'0 6 elmgung. 07 _ 0, • _ • 

Ans dem reichen Inha lte sind al s Ku rhesscn betreffend zu erwahnen : 
1925 : R. U hi , Beitrage zur Seelenknode del' Vogelsberge r Banern . -
Franz , Der Tod im hessischen Volksglaubcn. - Ii oe t te, Hessischc 
Bauem. - 1926 : H a I I 0 , Vom Goldmacher Gra fen Ca jetan. - M art in , 
Beitrage zum Heilglanben nnd Heilabergtauben in der Wetterau und 
benachbarter Gcgend im letzten Viertel des 18. uud zu Anfang des 
19. Jahrhunderts. - F e h r I e und H e p d i 11 g , Zum KoW im Volksglaube ll . 

168. Hess ische Ch r onik. Monatsschrift fUr Familien- und Ortsgeschichte 
in Hessen uud Hesseu-Nassau. Jahrg. lB. 192u. 

Personengeschichte. PraJat D. Dr. W. Die hI , Beitruge zu einem 
hauau-milnzcnbergischen .Pfarrer- und Schulmeisterbuch. S. 14. - D e r
g el b e, Ans aHen Leichenreden. S. 54. [Buchdrucker Kaspar Chemlill 
in Marbnrg, l 1643.] - ZoIJdirektor A. W o r i n g er , Hessen a ls Stu
dierende am Collegio medico-chirurg ico in Berl in. S. 52. - Studienrat 
Dr. K. He i I e r , Pfarrerpersonalien aus dem Visitationsprotokoll der 
Grafschaft Haoa u-Miinzenberg voo 1562. S. 150. - Ortsgeschichte. 
Priilat D. Dr. W. D i e hI , Die finanziellen Grundlagen des Hohen 
Spitals zu Hofh eim. S. 65. 

169. 1\[elo Kamerad a us Kr iegs- nud·F ri c(lenszei t. Ku rhessen, Hesse n, 
Nassau, Thiiriugen nnd Waldeck. Mi tteilungsb latt fil r Krieger- , Militiir
und Regimentsvcreine. Jahrg. 3. 1926. 

Major S e h e ll m ann , Feldzugserinnerungen des Inf.~ Regts. 167. 
S. 15. - Wilhelm B li c h e r , Und setzet ihr nicht das Leben ein usw. 
S. 16. [Betri fft Inl.-Regt. 83.] - Br. , Die Schlacht bei Lodz. Alls 
den Eriuneruugen eines 82ers. S.21. - Oberst Immanu c l , Di e 
.,Ki10meter-Di vision '" Wittich. S. 34. [2"2. Division im F eldzug 1870/71.] 

Zeitscbr. B d. fiG. 36 
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- B ii c h 1 er. Das Husarenregt. Landgraf Friedrich n. von Hessen
Homburg (2. Kurhcss. ) Nr. 14 im Weltkriege. S. 35. - B., Mit dee 
7. Batterie FuBart.-Regts. 18 oach Frankreich. S. 45. - Major a. D. 
Ernst Bach , "Wo brennt's ?" Mit dem Jr. Bat. 83 bei den Honveds , 
den Osterreichern uIld dee Po)en]cgion. S. 68. - Leutnant d. H. P u 1 z , 
Die G. Batterie R. F. A. H. 22 am 13.9.1914 vor Nouvron:- S. 79. -
Geh. Konsistorialrat Dr. '1' rep t e , Am Sarge des Gcneralmajors z. D. 
Dr. phil. h. c. Gustnv Eiscntraut. S. 91. - General Viktor K ii h ne, Zum 
50 jahrigen Dienstjubiiaum des letzten Kommalldierenden Generals des 
XI. f{orps. S. 107 . - Br. , Das I. Bat. J.-R. 32 bei dee 5. Kavallerie-
Division. S. 117. - Albert Kuodel, Die 4. Batterie Hes.-Feld-Art.
Hegts. Ne. 2'2 22./24. 4. 1916 vor Verdun. S. 118. - Artilleriebeobach
tung filr 2. u. 3. Batterie Res.-Feldart.-Rcgts. 22 bei Nouvron. S. 141. 
- Erich Lattmann , IIll Ringen urn Lodz. S.144. [lnf.-Hegt. 1G7.] 
- Studienrat H. B 0 e h I k e, nas FUsilier-Regiment von Gersdorff (Kur-
hess.) Nr. 80. - Hauptmann Ernst Ba ch , Die Einnahme des Forts 
Roncelles. S. 1G6. [lnf. ·Regt. 83.] - H. Eis e r m ann, ErsWrlllung 
der ~Hohe 304" Lei Verdun. S.179. - Dr. K. Rohmer, Poltawa . 
S. 189. [Drag.-Regt. 5.J - Gefechtsdaten des Infanterie-Hegiments BB 
im Weltkriege 1914/18. S. 199. - Dr. Wdm., Heserve-Infanterie-Regi
ment 234. S. 209. - Oberst Tro manuel, Aschaffenburg am 14.7.1866. 
Zum GO. Gedenkt.ag einer aJthessischen Waffentat. S. 221. -:- l\fajor a. D. 
Ernst. Rac h , Zwei Bilder. Erinnerungen eines 83 ers. S. 229. -
Oberstltnt. a. d. C I a u si ll s, Die Fahrt der BB er ilber den Rhein. 
S. 2B1. - Oberleutnant a. D. Otto B u rg hard t , Das Hessisch
Thlirjngische Reservc-Jnfanterie-Regt. 251. S. 261. - Res.-Feld-Art.
Regt. 22 beim Stunn anf CheviJIecourt am 20. 9. 19l4: S. 273. - Ge
neral d. In!. v 0 n li ii 1 s en, Der nachtliche Waldkampf der 38. und 
43. Infanteriebrigade im Siidabschnitt der Festung Lottich am 5./6. 8. 1914. 
S. 285. - Major a . D. Ernst B a ch, Der Abschied von ,(Rohe 10" 
und der verratene russische Angriff bei Strzalki 1915. S. 290. [Inf,
Regt. 83.J - F. J. , Generaloberst von l-ieeringen t. S.322. - Aus den 
Reden des Generaloberst von Heeringen. S. 32'2. - Oherst Immanuel , 
Eine althessische Rllhmestat. S. 369. [Erstiirmung von Frankfurt durch 
die Hessen 2. 12. 1792.) - Hptm. a. D. Erich Lattmann , Die Ver~ 
teidigung von te Quesnoy. S. 370. - General d. Artillerie a. D. Kith n e, 
Das GeneralkolUmando XI. A.-K. in der Aisnc-Schlacht. S. 887. 

170. Delltsche Scidenbau·Post. Zeitschl'ift zur Forderung einer zeit
gemtiBen Seidenzucht in Deutschland. 1926. 

F. W. K I e i n , Der Seidenbau im Fulda- und Werra-Gebiet. (Januar
nummer. ) [U bersicht liber die Gcschichte des Seidcnbaus in Kurhessen 
von 1581- 1924.) 

171. Wlppermaon, Pastor in Luckau, Die Wahrheit liber das ~Blut
geld" der hessischen Fiirsten. Untcrhaltllngsbeilage zur Ttiglichcn 

-, Rundschau , Nr. 70 vom 24 . .Alarz 1926. 
Die Veroffentlichung ist ein erfreulichcs Zeichen daWr, daB eine 

gerechte Beurteiiung der hlsoldgebung hessischer Truppen langsam auch 
uuBerhalb Hessens Platz grcift. 

172. Heimnt·Bote Hir die evangeli schen Pfarreien Birstein, Unterreichen'
bach, l{irchbracht. 

Das infolge der allgemeinen Notlage in seinem Umfange zuruck
gegallgenc Blutt entbUlt mancherlei kleine gcschichUiche Mitteiiungen 
iiber die S genannten und die Orte ihrer Umgegend . 

• 
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17ft llouifutiusbotc. Fulda. 1926. 
Pfarrer Wieber.Michelsrombach t. 10. - PraIat Dr. Jcstiidt t . 20. -

Lcben und Sterbcn cines verdicllstvollen ~lissionsbruders aD S Steinbach. 
(Joseph Mall er.) 26. - Regens Professor Dr. Eugclbert Koch t . SO. -
Trauerrcde fur den t Monsignore Dr. JesUidt, gehalten yom Domdcchant 
0,. Leimbach im Dom zu Fritzlar. Beil. 26. - J uhiHium def IHinfcJder 
LateinschuJc. 15., Beil. 23. - Das JuhiHium der Oblatcn. Beil. 9. -

. Fulda uud Fritzlar (BUra,bcrg.) Beil. 41. 

174. Fuldaer Zeitung. 1!.f26. 
Ortsgeschicltte. P. K. , Dcutschlands iilteste Malerkolonie (Willings

hanseD in def Schwalm). 9l. - SilberjubiJaum def Lateinschule in Htin
fcld. 121. - ,c h w., Der rolkersberg. 149. - Wolf g an g , Gehilfers
herg. 207. - Der Kriippelste in bei Eiterfeld. 215. - H. G., Das 
Wasserschlo6 in Mackcnzcll . 21l t. - Wo I f I;;: a 11 g, Der Stoppeisberg, 
der Fuschij.una des Buchcnlandes. 286. - Personengeschicitte. Bar
go n , Clemens Wenzeslaus Coudrny. 5. 13. 3 1. - H., Rabanus ~Iau
rus. 27. - Boils , Prinz Rosa Stramin. (E rnst Koch.) 54. - Thiel , 
Fritz Earth t. 95. - Bar go n , Die Leiter der stiidtischeD hohereD 
LehraDstalt (jetzt Oberreaischule) iD FuJda. 97. 98. 100. 106. - Bc i 1 s, 
August Gottlicb Meissner, der erste Studiendirektor in FuJda. 101. 
10"2. - L lteraturyeschicltte. 13 e i 1 s, Goethes Heziehungen zu Hessen. 
G. 7. 8. :- MILU S, Franz Dillgcl stedt' s. F~lIdaer Jahr. 9. Lt. 12. - ~us 
den Anfangen der FuJdaer Klosterblbhothek. 19. - F u) den s IS, 
Fuldaer SI)rachgut. 31: Fuldaer Wortschatz . 3G. - M a u s. Die Dichtung 
des Fnldacr Landes. 140- 152. - Han s , Die Pftege del' dcutscheD 
Sprnehe und Litcratur im Kloster Fldda unter Abt BabaDus. 192. 193. -
Se h u I t e, der Faust des 17 . .lahrhunderts. (GrimmelshauseDs Sim
plicissimus). 187. - Erd- 1md Natltrkunde. F i s c her , Die Blutfinkcn
zucht im Vogelsberg und Fulduer Land. 30. - He u r i ch, Rhon Ul\d 
\'ogelsbcrg in der erdgesehichtlichen Literatur. 53. - Sun k e I , Die 
Vogelwelt der Rhon. 63. - Wanderungen in der hohen Rhon. 89. 
00. - Fischcr , SeUene Vogel im Rhongebiet. 1l4. - Storch, Der 
geologisehe Aufbau der Rhon. 195. 202. - n ij h me , Das Ratsel roter 
Seen im Hessenland. 216. - L a III III eye r , Fischleben in Fuldaer Gc
wlissern . 181. - Volkskmule. eh w., Der Hlltzelsonntag. 44. - eh w. , 
Yom dcutschcn Hausc. 55. 56. - R el£giollsgeschichte. 11 e u r i e h , Die 
Errichtung des hessischen Distums Bilralmrg. 139. - F i s c her, Von 
FuJda. zum Mainzer Dom. l'n. 180. - He u r i ch. Hessisehe Wallfahrts
orte. 270. - Gesehichttiches vom Frallenbergef Weihnachts krippehen. 
"299. - W irtschajtsgeschichte. L e re h , Die J~ ein enbereitung als land
liche Hausindustrie in Hessen. 251. - L c r eft , Die Bier- und Brllnnt
weinbereitung in HesseD. 291-293. - G~schichte des Judentutns. 
Ho r wit z , Zur Geschichte del' Jude" im Fuldaischen. 289. - K riegs· 
geschicltte. P fan n III ii I1 er, Hessischer Landsturm 279 ff . 

• 

175. }~uldacr GeschlchtsbHitter. Zeitschrirt des Fuldaer Gesehichts
"efeins. Jahrg. 19. 1926. 

Landtsgeschichie. Bernhard.M ° hr , Di e iiuBere Politik des Fuldaer 
Abtes Heinrieh VI. "on Hohenberg (1315 - 1353). S. 1. - Vorgeschichte. 
Prof. Dr. V 0 n del' a u , N eue Bronzefuode ill del' Umgegend "on Fulda. 
S. 33. - Ortsgeschicltte. K. Th. Ch. MUll e r . Wo sprang die Bonifatius
qilelle del' Wingershiiuser GrcllziJeschreibung vom Jahre 101G? S. 49. -
F . X. S c h m i t t uod Prof. Dr. H a as, Zur )I<trkbeschreibung der Kirche 
\'on SalmOnster. S. 63. - Personengeschichte. Arehin'at Dr. C. K nets ch , 

SS' 
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Fuldaerinnen im Kloster Altellberg an der 
geschichte. A. Wo r i n g e r , Die V crsorgullg 
dem Jahre 1815. S. 65. 

Lahu. S. 17. - MiUtar-
der Fuldaer Offizierc nach 

176. Die Heimat. Beilage znm Gelnhiiuser Tageblatt. 1924. 
Krenter, Heinrich VI. in Gelnhausen. 1. - Maldfeld , Von 

dem Rauber- , Diebs- und Landstrcichcrwesen in nnserer Heimat zur 
Napolconischen Zeit. 1, 2,3,4. - Kreuter , Die KeBler oder Kalt
schmiede nnd ihre Bczirke. 2. - Se h m i tt , Versehwundene Orte im 
Kreise Gelnhansen. 2, 3, 7. - Ick es, Aus grauer Yorzeit. Eine Alt
Kmhessische Familienaufzeichnung. 2. - H e i I i g , GrimmeIshausen und 
sein Roman "Simpl icissimns". 4. - E iu s c hUt z , Was die Gemeinde 
Fisehborn im 7 jahrigen Kri.~ge an die Franzosen leistell und Iiefern 
mnBte. 4. - Maldf el d , Uber die staatliche Entwickclnng und Aus
gestaltung unserer Heimat von der friinkisehen Zeit bis zum Ende des 
19. Jahrhuudcrts. 5. - .M a] d f c Id , Uber das aIte Gericht Meerho]z. 7. 

177. Monatsschrift der Klnzigtaler Vereinignng filr Heimatforschung. 
Beilage zur Kinzigtaler Zeitung, Gelnhauscn. 1.025. 1926. 

Maldfeld, DerLandrUcken. 25, 1,3,5. - Maldf e ld, Hessische 
Einqnartierung in Haile r und Meerholz im Jahre 1G21. 25, 3, 7. -
M aId f e 1 d, Das alte Gericht Meerholz UJld seine Ortschaften. 25, S, 
5,7: 26, 8. - Schlder , Der Handschlag. 25, S, 5. - Zentgraf , 
Zum 25jahrigen Jubiluum der .Bad Orb-GeseUschift. 25, 5. - Schlifer, 
Zwei Brunnensagen. (Langenselbold.) 25,5. - \V i 11 , Die Bieberer Kerb. 
2&,6. - Maldfold , Das Rhiinvorland. 25, 7: 26, 3. - Maldfeld , 
Die Entstehung und das Alter des Markobeler Marktes. 25, 7. -
S c h a fer , Aus der Geschichte def FamiLie Stichel. 25, 7. - Se h iit er , 
Der Pflug. 25,7. - Maldfeld, Die HerrschaftsvefhtiJtnisse in 
Wachtersbach von 1247 bis 1458 und die Erhebung £lieses Ortcs Zllr 
Stadt. 26, 3. - S pin dIe r , Sageu aus dem Rhonvorland. 26, 3. -
1\1 al d f e Id , Zur Landschaftskunde des Kinziggebietes. Eine siedelungs
kundige AbhandJung Uber · Lohrhaupten und Umgegend. 26, 5/6. -
We r ne r, Wachtersbach. Ein Abri3 der Geschichte dieser Stadt. 26, 5/6. 

178. Unnauisches Magaziu. .Monatsblatter flir Heimatknnde. 1926. 
Ortsgesclticltte. :Mitteilungen aus der Z i 0 g ] e r sehen Chronik. S. 

5G, 96. [Hanaue .. Stadtgeschichte.] - G. Mal d f 0 Id , Wo lag das 
Niederndorf? S. 61. [Das NiederndorI ist cin Stadtteil Steinaus.] -
Emil .H 0 f f m ann, Aus der PIarrei Gundhelm. S. 84. - Vorgeschichie. 
Prof. Dr. Georg Wo I f f , Megalithgrabcr im Kreise Hanau. S. 49. -
K irchengeschichie. Konrektor Wilhelm Se h it fer , Aus der kirchlichen 
Vergangenheit Bischofsheims. S. 22. - Studienrat Dr. He i J er , Das 
Amt des Glockners im Hanaoischen 1562. S. 57. - Geschichte de·r 
Kunst und des Tlteaters. B irk ne r , Hanauer Fayence. S. 25. - Dr. 
Bemhard L ang e, Zur Geschichte des Theaters in Ranau und Wilhelms
bad. S. 54. - MunzgescMchte. Julius Ca h n , Ein unbekannter Halb
guldincr zo IS Albos 4 Pfennigen des Grafen Philipp Llldwig H. von 
Hanau-Miluzellberg. S. 1. - Persollengeschichte. G. Maldfeld, Aus 
der Jugendzeit des Prinzen Johann Kasilllir von Isenburg. S. 9. -
Studienrat Dc. Carl He i I 0 r, Wor war der Schlawitzer ? S. 21. [Salo
mon Hirsch aus Rodelheilll , ein urn 1840-1870 in Kurhessen sehr be
kannter Hausierer.] - Stodienassessor Dr. J. Gel ha r d . Georg Adam 
Juncker, cin vergessener, bedeutender Hanaller. S. 89. - Wirlschajtsge
schicltte. Dr. H. Bott , Vom Weinbau illl Kreise Hanan. S. 2. - Volks
kunde. W. A d a ID , Ein Beitrag zur Volkskunde Langenschwalbaehs. S. 65. 

• 
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I7!). Ifess lsche r He imat · Knlender . 
haus. Hersfeld: Hiihl. GO PI. 

1927. Schriftleitung : Wilh. Neu-

Ba i s t , Die Landecker F esttracht. - Das Wahrzeichen \'on Hers
feld. - Se h e f fi e r , Spriiche im Hersfelder Museum. - W, N. (N e u
ha u s ?), Vom Rotenburger SchloO .. - Hit 11 e b e r g , Hessischc Fruh
lings- und Vfingstbranche. - Ne u h a U S I Volksdichtung. In Hersfeld 
und Umgebung gesammelt. 

l SO. Heimat·Kule llder des Krelses Homber g. HJ27. Homberg : Olten 
& Wiegalld . 19'27. 

\V e rn e r , Die Synode in Homberg 1526. - K i 1 III e r , Das Ende 
\'on St. Georgen vor H()mberg. - S e h III i tt , Gerhard Ungefug, der 
erstc reformatorische Prediger Hombergs. - Ra be, Der hessische 
Heimchronist, Plarrer Johanncs Ratz . - R u p p e l , Dor wiedererstan
dene Hans Staden. - K i I III er , Die Durg Falkenberg und ihre Be
si tzer. - A n a e k e 1' , Die BaUUlC, Strallcher uud Krauter ull seres Wal
des in Sage, Geschichte und Volksaberglauben. - Se h m i t t , Hom
berger Sagen. - Se h III i tt , ,"om Steinkreuz . - S c h m i t t , Alte 
Schnurrcn nnd Gesehiehten a us Stadt und Kreis Homberg. 

18 t. U ess ische Rundsclta u. Bei lage zur Klr chhaille r Zeltung. Ur26. 
Eingegangene Ortschaften im Kreise Kirchhain . 147. 153. 169. 

Die F ortiJildungsschulen im Kreise Kirchhain. 133. - 200 J ahrfeier der 
Konsekration der Pfarrkirchc zu Schrock. 118. - E in versehwu ndenes 
Naturschauspiel aus Neustadtcr Gemarkung. 118. 

182. Oberhessische B liitte r. Wochentl iche Unterhaltungsbeilage zur 
Oberhessischcn Zei tullg. Marburg. 1926. 

¥orgeschicltte. Freilegung uralter Wo hnstattcn in Kurhcsscn. (Bei 
Maden.) 25. - Ortsgeschicltte. l. K., Ans Kirchha ins Vergangeuheit. L 
Der Glockenborn (bei Neustadt). 44. - M 0 s i n g e r , M arburg vor 
hundert Jahren. 7. - E wo ld t , \Vie die Hassenhiluser im Jahre 1319 
zu einem neuen ll farrer kamen. 9. - K n 0 c h , Flllrnamen in der Ge
markung Kirchhain nnd ihre vermutliehc Bedeutnng. 19, 20. - Das 
Wahrzeichen von ~eustadt. (J unker Hansen-Turm.) 19. - G c i g e r , 
Das Allnata l. 23. - P e z , BUrge ln. 28. - P e z , E lnha usen. 29. -
Pe z , Schwurzenborn . 30. - K:irchengeschicltte. Ap e I , E in Marburger 
Kirchcllstrcit 4. - S e h il fer , Stiftungen in der Maricnkirche zu W"etter 
<lUS dem 15. Jahrhundert. 25. - 0 e r s c h , Die An Hinge def Reformation 
in H CSSCIl . 32- 35. - S., Zur Kirchengeschichte vo n Buchenau. 89. -
K'U1lstgeschicltte. K i p 11 e II b e r g e r , Uber di e Kunst .der Ofenplatten. 
8, 9. - Musikgescltichte. M., Marburger KUnstlerkollzer t vo r 60 Ja lt ren. 
11. - Volkskumle. v. B a umb ac h , Rlitscl unci ratsclhaftc lnschriften 
a n Hiiuse rn in Hessen. 13, 14. - F ., Das l\fa ilchcn. 15. - B e n d e r , 
Hausinschriften in Allna. 37, S8. - Schlachtege briiuchc. 3D. - Der 
Dorfkrautschneidc r. 39. - Hcimatsegen a us Ki rchhain und Umgebung. 
40. - lVirt8cliujtsgeschicMe. B a n sa , Lahnschiffahrt. 15, 16. -
I(rt'egsgescltic!de. Die E roberung 1\farburgs dUTch 'filly Pfingsten 1626. 
16. - Personengescltic/tte. Hcinrich .Kallma nn zum 70. Gcburtstag. 

183. Unhe r sltiit sbun d Marburg c. Y. ~littcilullgen Nr. lO/ lS. U)-26 . 
Von der Jubil1i ulllsgabc. Nr. 10. - HcgiefUngsbaurat L Ut c k e, 

Del' Bau des Jubiltiums-Kunstillstituts. NI". 10. - \"om Wesen christ
Ii cher KUllSt. Festvortrag ill der Aula dcr UnivcrsiW.t am 9. Mai 1926 
geha lten VOIl Prof. D. Hans Frhr. y. Soden. Nr. 1l/ 12. - Feier der 
Grundstein legung. Nr. 11 /12. - Yom J ubiHlumsbau der Universitat 
Ma rburg. Nr. 13. 

-
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18-1. Halltlbllch (l es Kre iscs lUclsuugeu. 1927. Melsu.n gen : A. Bcrnecker. 
60 PI. 

A r m b r u s t , Famil ien· Na men in de n Dorfern des Kroises 'Mel
sungen. (Die Herl eitung manche r Na men \ ' 0 0 sehr weit en tfernt liegen
den und unbedeutenden Ortlichkcitell erschein t nicht ganz l1nbedcnklich .) 
- Lall ge , AlIs vergangenen Tagell Hohrcnfurths. - W c n ze l , Die 
Alteni.mrg a. d. Edder. - t ange , Oer Schatz des KurWrslen. 

185. He imatbHitter. Beit riigc zur Fo rde rung der Heimatk unde und 
Hei matliebl.l. Ucilage zur Schaumburgc r Z eit ung. Rinteln I!r25. 

L andesgesc/t ichte. N a h r s t c d t, Mil iW_rische nnd andere E rinne
rungen aus dem a lten Kllrhcssen. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 , 14, Hi, 20, 23. -
W e b er , Die Grafschaft Ste rnberg. 1, 2, J2, 16,21, :c2, 2·l. - Orts· 
geschicltte. An tz e , Das Sonnenta]. (Mollenbcck und Rinteln .) G, 7, 
12, 17, 20. - i\li t dem Hcimatbund na ch Ha ttendorf und Bad Neon
dorf. 15. - Sachsenhagens Privilegien. 24. - ]t{/f sikgeschichte. Schaum
burgische Ge igell baumeister. l. - Volksk tmdc. D a I wi g , Scha umburger 
Historien, Sagon und Mli rchen. 2. 3. - B r e hID , Sonna bcod. 6. -
lV£l'tscltajtsgescli icliie. R 0 I f f , Die guto a lte Zeit all der Weser. 
(Weserschiffah rt.) 5, 6, 7. - Sprachwissell scitajt. N e u g e b u u e r , Die 
Ortsoamen unserer Heimat. 2'2, 23. - Literat ltrgcschicltte. B ore n , 
Uinteln und d:LS Wese rli ed. 13. - Eine Mli nchh ILU sen.EriJlllC rnng. 23. -
S 1l:L n u t h , Der Verfasser der Lateinischen E pigramme au f di e Weser 
v. J . 1825. (Gottl ieb Wiss.) 25. - - B augescltt'c/lte. Rinteler a lte lHillser. 
13. - l?amiliengeschichte. R , Lehrl inge der Rodeobcrger Ka ufmaons
zunft. 14. - Vorgesckichtc. Burgen der Grafschaft Schaumburg. 20. -
K a mm a on , Die Osterbllrg. 21. 

186. Unser e Heima t. Mitteilungen des Heima tbundes, 
Heimatschlltz und Heimatpfiege im Kreise SchlUchtern. 
lD2G. 

Vereio fUr 
1024. 1925. 

L andesgeschichte. F r e u n d , Notzeiten in der Vergangenheit un
serer Heimat und ihre Oberwindungskrafte. 24, 5. - M a I cl f e I d , Die 
politischen Schicksa le und Verhiiltnisse dcr fuldischen Oebiete lInserer 
Heimat von 180-2- 1830. 25, L - F u c h s , Die Bcsitzna hmc des Amtes 
Salmiinster fU r den C roBhcrzog von Fran kfu rt 1810. 25, 3. - Vor
und F'rahgeschic/tte. H e i I III a n n, AlI emanni schc Sicdelungcn im obe
ren Kinziggobiet. 25, 2. - M a I d f e Id , Zu " AlIeman nischc S iedeltm
gen nsw. " . 25, 5 . - Ortsgesclticltte. S e y b , Elm. vor hUlldert J ahren. 
24, 3. - B orte r , Solbad Soden-Stolzenberg. 24,3. - Walth c r , 
ADs der F'ra nzosenzeit in Schliichtern vor hDndert Jah ren. 2-1, 4 . -
Ca n e r , Das Kl oster SchJ ilchtern im Bauc rnkri eg. 24, 4. - Fu c h s, 
Aus der \V erdezeit des Klosters Salm ii nster. 24, 4. - A g r i c ol a . 
Der Volkersberg und sein ({I oster. 24, 5. - He i mp e I , Der Acis
queU. 25, 1. - eau e r , Zwe i Jilhrhunrl erte F euernot und F ellerschutz 
im alten SchHichtern . 25, tk - C an e r , Ocr Platz unse res Gefa ll enen
Denkmals im Lichte der Geschichte. 25, 5 . - C a u e r , Geschichtliches 
von dell F riedensdenkmalern des J a hres 1871 in SchlOchtern .und 
ihren Sta ndorten. 25, 5. - C a u e r , Ei n den Acisbrunnen verhclT
lichendes Ged icht aDS dem An fange des vorigcn J ah rhunderts .. 26, 1. 
- e au e r , Wie einstma ls di e Schmittmiihle eine sclbsUi ndige Gc
meinde hat wcrden wolJ en. 20, 1. - F r e u n d , Die Herrschaft Ram
holz ulltcr dem Grafen Dcgcnfeld. LG71- 1852. 26, 4, 6 . - 0 t to , 
Marjo6, seine E ntwicklung und seine Ki rehe. 26, 4. - B augeschichte. 
e au e r . Die Michaelskirchc ill Schliichtcrn . 24, 3. - K ttnslgescllichte. 
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Das heiJige Grab in Steinau. 25, 4. - Maldfeld , Von del' heiligen 
Katharina, del' Patronin Steinaus. 25, 6. - 0 a u er , Zwei Grab~ 
steine aus del' ehcmaligen Klosterkirche zu Schlilchtern. 26, 2. - Cr., 
Das Siegel des ehemaligen Gymnasiums in SchHichtern aus dem 
Jahre 1581. 26, 2. - Wi1'tsc/tajtsgeschic/tte. Pr a e s e n t , AlIerlei 

• Gerllt. 24, 3. - Pr a e s e n t , Der Jetzte Nagelschmied im Kreise SchlUch
tern. 26, 1. - C a.n er , Geschichtliches von def alten .Post in Schliich
tern. 26, 3- 5. - Personengesckichte. Z ink h ,t n , Johannes Storck, def 
Heinhardser Schnelliiufer. 24, 4. - He imp el , Die Portlits def drei ])ctri 
Lotichii. 24, 6. - Volkskunde. Pr a e s e n t , Ein Dorfjahr im Heim. 24, 5. 
Pr ae s c n t , Aberglaube in unserer Heimat. 25, 1. - A g r i c 0 L.a , Der 
Hutzelsonntag. 25. 2. - nu ss , Vom heimischen Weihllachts- nod Neu· 
jahrsgeback 26, 1. - Pr a e s e n t , Heimische Inschriften. 26, 2. - - s, 
Eine VogeJsberger Hochzeit aus alter -tzcit. Januar 18u8. 26. 3. -
F ii I J er , Marjosser Spukgeschichten. 26, 4.. - SprachwissenschaJt. 
M a Id f e Id, Geogmphische Namen del' Heimat. 25, 2- (;: 26, 2. - Fd
miliengesclt ichte. F r its ch, Die iiltesten Familiennamcn in dem alten 
Kirchspiele liintersteinau. 26, 3. - Religionsgeschichie. S ey I) , Die Ein
fUhrung der Heformation im KIoster Schltichtcrn. 25, 3. - Ehl/;, unde. 
Mal d f e Id , Eine alte Schilderung des Qucllcngebicts der Kinzig. 25. 3. 

187. SchJiichterner Zeitung. Nr. 40 von 1926. 
M a.l d f e Id , Dcr Totschlag zu Steinan auf den Faslnachtssonntag 

1537 und seine Silhne. 

188. Neuwerk-Kalcllder. Herausgegeuen vom Neuwerkveriag. Schlilchtern, 
Habertshof. 1925. 

B 1 u m , Die Siedluog Habertshof. - HJ2G. B 1 u Ill , Dcr Baueru
krieg von 1525. - B 1 u m , VoIkshochschuUleim Habcrtshof. 

189. l'reine Ueimat. HHttter zur Pflegc heimischen Sinnes. Beilage 
ZUIll Thiirillger JI:tusfreunfl. Schmalkalden. 19-23. 1924. 1925. 19-26. 

Nachruf filr Professor Dr. Fuckel. 1923, 1. - r i s tor, Die ge
schichtliche EntwickJung der Eiscn- und Stahlindustrie in dem Kreise 
Herrschaft Schmalkalden. 23, 1 H. - Geologischc Umscha'n in dcr Um
gegend von Schmalkalden. 23, 2 ff. - Schlimme Zeitcll vor 300 Jahrcn. 
23, 12. - Dorf Aue. 23, 12 H. - v. 0. , Schmalkalder Sitten. 23, 14. 
- Rio Schmalkalder Bedcverzeichnis. 23, 13 ff. Dazu eine Erkliirung 
Derschs vom 22. Mai 1926 in Nr. 7 von )926. - Opfermann , Das 
Kreuz am Allenbach·Teich. 24, 2. - M a Is ch , Im Schlillbach. 
Aus Brotterodes Morgengrauen. 24, 2 H. - R. , Alt.e Familiclluamen. 
24, S .• - Schmalkalder Familiennamen. 24, 3. - Hie s s e 1 er, Der 
30jKhrige Krieg, wie ihll Herges-AuwaHenburg erlebte. 24, n ff. -
K ro bel , Die ehemaligc Sildgrcnzc von Brotterode. 24. 4. - Nachtr~ige 
zur Geschichte des SO jiihrigen Kriegs (Dorf Trusen). 2-1, 5. - I,., Aus 
dcm Kirchspiel 'l'rusen. 24, 6. - Wann sind die im Kreise Herrschaft 
Schmalkaldcll vorhandencn und benutzten 22 Kir9hcn und Kapellen . 
gebaut ? 24, G. - Die '1'rusebahn. 24, l..I. - Schmalkalder T~itcraten. 
Beitdige zu einer heimischen Litcraturgeschichte. 24, 10. - \Vie der 
Kreis Schmalkalden zu seinem hilligcn Losholz kam. 2-1, 11. -
11{ a I s ch , Alte Weihnachtssitten und -gebriiuche in Bl'otterode. 24, ·l2. 
- L. R. , Unsere Kirche und ihre Plarrer. ('J'rusen.) 24, 12. - Pis to r , 
Nachrichtcn aus dem Turmknopf der Kirche zu Barchfeld. 25, 4. -
Der aUe Lorenz. (Gansehirte zu Herges-Vogtei.) 25, 6. - Miterlebtes 

. aus l86G im Rosa- und Feldagrund. 25, 7,8. - El s chner, Die Zu
stande in Schmalkalden an der Schwelle del' Reformation. 25, 8. -

• 
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Wo I if, Philipp der GroBmiitige, Landgraf von Hessen, und die Ein
flihrnng der Reformation , besonders in Schmalkaldcn. 25, 10, - Ma l s c h , 
Die HaIJenburg. 25, 12. - ne n d er, Hessische Hausinschriften zum 
Preisc des Bauernstandes. 2G, 1. - Der Bauernkrieg im Lande Heone
berg. 26, 1 ff. - Pis tor, Prinz Ernst von Hessen-Phil ippsthal -Barch
feld. 26, 3 ff. - Hi I g e n b erg, 1\ llerlei Episoden aus dem Bruder
krieg in unserer Heimat. 2G, 7 ff. - l\:f a I 5 ch, Die l\[oosburg bei 
Steillbach-l-IaUcnberg. 2G, 8. - Pis to r , Del Versuch Friedrichs des 
GroBen, durcb lIeranziehung von Schmalkalder und Ruhlaer Kleincisen
arbcitern die Kleinei senindustrie in Preufien einzufUhren. 2(;, n ff. -
Hi I g e n b erg, Erinnerullgsste ine in nnseren heimatJ ichen Waldern . 
26, 11. 

190. Thliringer Hausfreund. 
Die in Schmalkalden erscheinende Tageszeitung enthillt in ihrer 

Nummer vom 26. Juni 1926 einen Aufsatz des Fachschuloberlehrel's 
Pis tor: Die Geschichte der Schmalkalder SchUtzengesellschaft, die bis 
Zllll1 Jah re 1514 zurUckgefUhrt werden knnll . 

191. HeimatkaJelHler fUr (len Kreis Jlerrschaft Schmal.kalden 19'27. 
Schmalkalden : Feodor Wilisch. 80 Pr. 

EI s c h n er, Eine Wanderung durch Schmalkaldcn urn das Jabr 
1500. - L 0 h se, Der Rennsticg in Sage und Geschichte. 

192. F cstprogr alllIll und SchieBordnung fU r das 3. We rragl.lu-Bllndes
sclLie6cn vom 27.-29. Juni 192G in Schmalkalden. 40 S. 

Enthiilt cine von P (i s to r) verIaBte Ubersicht liber die Geschichte 
der Stadt Schmalkalden und eine Beschreibung deI wertvollen al ten 
Kleillodien der Schmalkalder SchUtzengescllschait. 

193. Heun ebergcr llliitter. Herausgegeben von dem Verein fUr henne
bergische Geschichte und Landeskunde in Schmalkalden. 

N r. 4/5 von 1925. Fachschuloberl chrer P i s tor, der Versuch 
Fricdrichs des Grofien, durch Herbeiziehung von Schmalkalder und Ruh
laer Kleineisenarbeitem die Kleineisenindustrie in PreuCen Cillzufuh ren. 

194. Mittcilungcn des Geschichts- nutl Alte rtulll sl'cr eills ti er Stadt 
,Us fe ld. 1926. 

Diese YeroIfenUichung brachte im vorliegendcn Jahrgange nichts 
fHr unseren Bezirk Wesentliches. 

195. HeilllHtgrll fi . Evangelisches Gemeindeblatt, Corbach. Jahrgang 
1926. . 

Le i ss, Ein waldeckisches Pfarrerleben in der Reformationszeit. 
(Jonas Trygophorus [= Hefcntrage r] in Nieder-Euse.) - Lei ss, Gcist. 
liche VerhllJtnisse in Co·rbach in der Zeit vo r de r Heformatiol1 . 

106. }' ri edherger Geschichtsbl iitter. Bcitriige Zl1I' Geschichte und 
Landcskunde der Wctterau. Herausgegeben im Auftrage der Stadt 
Friedbcrg dnrch den Geschichts- und Altertumsverein. Sch riftleitung: 
Jlrofessor Ferdilland Dreher , Stadtarchivar. Friedberg: C. Bindernagel, 
lIcit 6, 7, 8 (Nr. 1). 1924. 1(J-26. 

A us dcm rcichen J nhalt dicser vorzUglich ge leiteten Zeitschrift mogen 
hier nur diejenigen Aufsatze erwtl.hnt werden, die unser Gebiet be rlihrcn: 
Rock , die Heichsstadt Friedberg zur Zeit des 30jiihrigen Krieges. G. S. Sff. 
- De rs ch , :\' euere r eroffentlichungen zur kurhessischen Landes- u. Orts
geschichte , 1921- 22. G, S. 5 ff. - Br erne r , Die Urgeschichte derChatten. 6, 
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S. 25. - K n i e r i ID , Findlinge im Bad Nauheimer Quellengebiet. 6, S. 45. -
K u n k el, Wohnstattenforsehung. Ein Mahnwort an die Wetterauer 
Landwirte bei Begino der Feldbestel1ung. 6, S. 68. - K u 0 k el , Die Zer· 
starnng von Raubnestern in der Wetterau. 6, S. 65. - Se h lie p h ak e , 
Zur Gesehiehte des Sehwalheimer Sauerbrunnens. 6, S. 77. - D r e her , 
Kalenderwirrwarr 158'2-1700. 6, S. 90. - B ae k h a us, DieEntsehadigungs· 
lande im OberfUrstentum Hessen mit besonderer BerUeksiehtigung der Stadt 
Friedberg. 7, S. 11. - Wolff, Die Heimorte der Wetterau in ihrer 
~edeutung Hir die Besiedelungsforsehung. 7, S. 17. - K n i e r i III , 
Uber die rilumliehe Entwieklung Bad Nauheims. 7, S. 26. - Wissi g , 
Die aIte Wilhelmskirehe in Bad Nauheim. 7, S. 90. - 111 a I d f e Id, 
Auf welehe Weise kamen die C"ppenberger zu Giltern in der Wetterau? 
7, S. 93. - Se h a fer , Die Verwandten Goethes in Friedberg. 8, Nr. 1. 

B 1 e eh er, Der Ortsname "Rosbaeh" in der Wetteran. 8, Nr. 1. 

197. 6ie13ener Anzciger. JubiHiullls·Ausgabe 1750-1925. Groll·Fol. 
96 S. Giellen: Briihl 'sche UniversWits·Bueh- und Steindruekerei R. 
Lange. 1925. 

Zu seinem 175jahrigen Bestehen hat der "Giellener Anzeiger" eine 
Jubilliumsnummer gebraeht, die nieht nur vorzUglieh ausgestattet ist 
hinsiehtlieh der Beseha[fenheit des Papiers und der iiberaus zahlreichen, 
trefflichell Abbildungell (Federzeiehnungen), sondern sich aueh inhalt· 
lich durch eiue grolle Anzahl gutgcschriebener Aufslitze auszeichnet, 
die fast ausnahmslos die Geschichte und Landeskunde "on Oberhessen, 
natiirlich unter besonderer Beriicksichtigung der Pro"inzialhauptstadt 
Giellen behandeln. Bei den engeD Beziehungen Oberhessens zu Hessen· 
KasseJ mUssen wir wenigstens diese einzelnell Beitriige, so we it sie si ch 
mit unserem Arueitsge biet beriihren, aufzahlen; s ie eingehendel' zu 
wUrdigen , ist leider bei der grollell Fiille nicht moglieh. Nur zusammen· 
fassend sei anerkannt, dall die Sehriftleitung si ch fUr diese Festaus· 
gabe einen grollen Stab vortrefflicher Mitarbeiter gesichert hat, wie 
deno die Nummer tiberhaupt ein beredtes Zeugnis fUr die Leistungs· 
fahigkeit des Verlagcs darstellt. - Es mogen nun die einzelnen 
Artikel folgen: 

H. Be (j h to Ish e i III er: Del' Giellener Anzeiger im Wandcl der Zeiten. 
He i III a t und Heimatzeitung. 
O. K u n k e I: Urgesehichtliches a.us Oberhessen. 
Chr. Rau ch: Die Kunstdenkmiiler um Giefien. 
K. E bel: Das historische Giellen. 
K. De ill ill e 1: Ein Stuck alterer Literaturgeschichte der Stadt Giellen. 
F. 1\1 a u re r: Die oberhessischen Mundarten. 
H. W 11.1 de: Von der Denkmalpflege in Oberhcsscn. 
K. E b e J: Alte Giellcner flur. und StraBennamen. 
K r a mer und He 1 m k e: Das oberhessisehe Museum und die Gail· 

sehen Sammlungen in Giellen. 
W. Ko eh: Alt-GieBener Familien. 
O. Se h u1 t e: Das Sehwinden der Trachten, Sagen, " olkslieder und 

Brituche in Oberhessen. 
H. Harrassowitz: Oberhessens Bodenschiitze. 
G. F 1I n k: Die heimatliehe Flora. 
E. K ii s t er: Pflanzenschutzbestrebungen in Oberhessen. 
H. Er h a r d: Die heimatliche Fauna. 
A. B 0 c k: Kindheit nnd Elternhaus. 
H. Steingoetter: Das Giellener Stadttheater. 
Gie13ens Mu s i k 1 cb e n . 

• 

• 

• 
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-Klin ge lh oe ff e r: Giellen rus Garnison. • 
O. Wa g n er : Die LandwirtschaIt in Oberhessen. 
K. W e b e r: Der Wa ld unserer oberhessischen Heimat in Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft. 
E. Le i t z: Die optische Industrie Wet.zlars. 
\V 0 1 f: Die schwarze und die weiBe Kobl e in Oberhcssen _ 
G. K r a u s m ii 11 e r : Handwork und Gewcrbc in GielleD. 
Z e i dI e r : Handel und Industrie in Oberhesscn. 
H. M e t. s e h k e : J-Teimischer Bergbau und HilUenbetri eb. 
E. ] [ a m m : Die Aufgabcn des neuzeitli chen SUidtcbaues. 
E. Se i b: Die Bctri cbswirtschaft der Stadt GicBcn. 
E. Se h ii z : Der Giellcncr Stadtwald. 
Frey: Die WohJfa hrtspflcge in Stadt und Krcis GicBen. 
H ey m ann : Vo m evangeli sch-kirchl ichcn Leben in Oberhessen. 
H ey m ann: Die oberhess ische Dorfkirchenbcwegung. 
G. L{ 0 I 0 ff: Die Ludoviciana sei t 1907. [Bctrifft di e UnivcrsitUt 

GieBen !] 
K. Roll e r: Die hij hcrcn Schulen Obcrhcsscns. 
F i s c h e r: Das Volksschulwcsen. 
F e 1 d: Das ijffcntli chc Halldelsschulwcscn. 
BUn n i n g s: 13erufsschulgcdanke. gewcrblichc F ortbildungsschulc und 

Gewerbeschulc. 
H. W e rn e r : Die \'olkshochschule GicBcn, ihre E ntwicklullg und 

ih(c Ziele. 
W. F I i:i r k e : Die dCll tsche Jugendherberge. 
F ragen des heimischen Vcr k e h r s w e se ll s. 
H a ll s a : LahnschilIah rt. 
Das St r a Be ll wesclI in Oberhcssen. 
H e g e r : Statis ti schcs iibe r Oberhcsscn. 
A. M a rt in: Die Bader uDd Mineralquellen Oberhesscns. 
W a I g e r: Das st1ldti sche Gesundheitswescn in Vcrgangenheit uDd 

Gegenwart. 
Ni es : Die Fiirsorgc flir un scre Jugend. 
H u 11 t e III ti 11 c r: Gymnas tik und VolksgeslIndhcit. 

Betrachtun g!] 
Ba c h: Yom Tllrnen in und um GieBen. 
E. Pau l us: Spiel und Sport in GieBcns Gcschichte. 
GicBen und der Sc hwi m m s IJ o rt. 
V 0 I si n g: AIsfeld . 
Se h J 0 s s e r : Lauterbac h. 
E. Men g e l : Aus Schotten und dem r ogelsbcrg. 
O. D i n ge ld e in: ll ildillgen. 
Se y d : Friedberg. • 
V o i g t: Marburg. 
KG It 11 : Wetzlar. 
Y Bl k er : Lieh. 
F c nd t: Hungen. 
LIt u be r: Griinbcrg. 

[Histori sche 

All end i:i r f f e r : Homberg in graucr Vou eit. 
u. d. Ohm I) 

N i e poth : Schl itz. 

[Betrifft Homberg 

Z i nn : Stadt nnd Bllrg Hcrbstein . 
A. R oes c h e n : La ubach. 
W. K o r II m ann : SchloO und St,adt Ulrichstcin. 
Widmann : Gedcrn. • 
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C. Rocmheld: Nidda. 
K a h n: Ortenberg. 
H. 06wald: Bad Nauheim : 
R. Plo ch: Butzbach. 
Re c h t hie n: Aus der Geschichte Vilbels. 

198. Heimat fill und. Beilage ZUlU GieUener Allzeiger. 1926. 
Dreh e r , Die Wetterau im \Van del del" Zeiten. - D reher , Eill 

Sommerabend in Ockstadt. ~ Din ge l dei n , Die Ludoviciana var hundert 
Jahren. - Dot t er , Johann Georg Schott. Ein Dutzbaoher Komponis t 
des 17. Jahrhundcrts. . 

199. Dad ~auheilller .Tahrbuch. 1111 Auftrage des Heimat-Veroins 
Bad-Nauheim herausgegeben van Dr. Alfred Murtin. Jahrgallg 3. 
Had Nauheim If/24. 

Ludwig \Vagner. - S tripp c l , Bismarck in 1859 als Nauheimer 
Kurgast. - Der erste Nal1hcimer Kur- uud Badeinspektor Adalbert 
SchUffer. S. 1. - }'tartin , Vom Schwalheimer Sauerbrunncn 1727. -
Knott , Zur Gcschichtc von Bad Salzhausen. S. o. - ;\tal'tin , V OI' 

100 Jahren. (Wiedererwerbung Nl.wheims durch Kurhessen 18 13.) S. 13 . 
- Zur Geschichte dcrer von Nauheim. -0;- Der nGewannekiippcl" bei 
Schwalheim. S. 16. - M a rti 11 , Zn Bismarck's Aufcnthalt in Had Nan
heim. S. 17. - Die hi , Del' Untergang der Kirche auf dem Johannes· 
berg. S. 21. - Ma. r tin , Zur Gcschi chte dcr Salinistcllfami.ijcn Koch 
und Langsdorf. S.34. - S trecker , Aus Nauhcims Franzosenzeit. 
S. 37. - D ie h l , Die Einftihrung del' Hefofl;n ation in Nauheilll und 
die Nauheimer lutheri schen Pfarrer des Hi. J ahrhunderts. S. 45. -
Wen c k , Bismarck, Nallhcim und Professol' FriedI'. \vilh . Bcnneke. 
S. 53. - Die hi , hU!' Geschichte des 'I' ul'mes auf dem Johannisberg. 
S. 5b. - Streckcr , Aus NauheimsFranzoscnzeit.S. b7. - Martin, 
Welche Alkoholm~gen 1812 fUr dic Nuuheimcr Sal inenu rbeiter "edor
derlich '~ waren. 

200. Die Rhiin. Monatszeitschrift des Rhonklubs. Schriftleiter Karl 
. S t r a u b , Wiirzburg. 1925. 1926. 

1925: Hi 1 g e n bel' g , An Dichters Hand durch die Rhon 1- 12 (in 
1926 fortgesctzt). - S t u hi , Znr Urgcschichte del' Rhijn. (HhijIier Berg-, 
FlnB- und Ortsnamen.) 1. - Einc Rcise in die Rhon 1849. 2. - Das 
Heimatfes t allf dem Ochsellberge Trinitatis 1925. 9. - W. , DcI' Ochscll . 
9. - Der "KcUer" des vcrschwundenen Schlosses auf dem Ochscnberge. 
D. - SegelfliegerJager Wasserkuppe. 9. - Hi I g e n bel' g , Eine Rhon
rei se mit Hinderni ssen (Erinnerungcn Adam Traberts.) 11. - 1926 : 
S tor ch , Dee geologischc Aufbau dCf Rhon l. - S t I' a II b , Znr Gc
schichte des Flachsbaus und del' Leinenindustrie in del' Rh on. 2. -
Ho hi , Das RhoneI' Bauernhans vor 50 Jahren. 3 n. f. - P f e if f e r , 
Volksknndliches aus del' Hhon. 4. - S t r a u b , Hausinschriftcn. 12. 

201. j)i e liebe Heilllllt. DcI' heimatkundlichen Aufsiitze 8. bis 10. Beihe. 
Herausgegebcn vom Heimatsverein Rii sselsheim. 1923, 1924, 1925. 

Die kleinen Aufsiitze cnthalten zllhlreiche ei nzelne Augaben aus 
del' Geschichtc Gesamthcssens und Kurhessens. 

2tr2. Uer Wander e r. Beilage zum ]Itillsteri schell Anzeiger. 
Die NI'. 8U9 V. 19. 9. 1 !)-26 enth iil t : Will Se hell er , Schwalm und 

die Schwiilmer. . 
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203. SI)eSsart. Monatsschrift ftir die gesamten Bclange des Spessarts 
"Dd deT Grcnzgcbiete von Odenwald nDd Rhon. 

Nr. 9 von 1926 : .M a J d f c l d , Ubor dus Wesen nnd die Ent-stehung 
des Frcigerichts. 

204. Der Waltlecker. Na tional.volkische Tageszeitung fUr Waldeck nod 
das benachbarte Kurhesscn nDd WestfaJcn. Jahrg. 1926. 

L e i ss, DeT ii Ite5to Zunftbrief der BiickCl ZlI Mcngeringhausen. -
L e i 5 s, Die Waldecki sche Landordnung VO Ill J ahre 1525. 

205. " Ta ldecksche Hci mnt. Blatter zur Fordcru ng des Heimatsgedankens 
def WaJdeck(!f. SondcrlJcilage zur Waldccl:schen Zeihrng. ~ahrg. 19-26. 

F i s C h e r , Die Flirstli ch Waldeckschen Landc vor LOO Jahren. -
L e i ss, Corbacher M Uhlcn in alter Zcit. 

206. I,ant1 tlnd Lento fill 01Jerl:tlmkre1s. Blatter fUr l-I eimatgeschichte 
und Volkskunde. Beilage zur Kr e iszeltuug fill' den Oberl ahnkreis in 
Weilburg . Jahrgullg J tr2U. 

Unter den zahlreichen geschicht]jchen AlI fsatzen berUhren unseren 
Bezirk: S chm i dt und May , Die Reformation in Nassau-Weilburg. 
- M ay , Der Deutschordensritter Georg Wilhelm Kliippel ,·ou Elker
hansen und die von ihm gestifteten Epitaphe. 

207 ltl itteilungcn dcs Ver eins rtir Geschichte umI Volk skunde Wltt
gensteins. Jahrg. 7, Heft L 

Lii c k e rt , Brand der Stadt Bcr1 eburg 1825. - H a rtn ac k , 
Wittgensteiner in den Vcreinigten Staaten van Nordamerika . - Hart
n a c k , Beitragc zur Gcschichte der wittgenstcini schen Buchdruckcr. 
(Enthlllt auch Angaben Ober kasseler und Illnrburgcr Buchdrucker.) 

C. Nachrichten. • 
208. Mundar tenfor schung. Rocthes Tod ist auch fO r das Hessen

Nassau ische Worterbuch ein schwer zu ve rwindender Schlag gewesen. 
Der Gedanke eines J-i essen-Nassauischen Worte rbuchs ist von iltm aus· 
gcgungen und er hat danll dem neuen Unternehmen sei nen Rat und seine 
J-lilfe stets ungemindert bewi esen. Sein Namc wi rd mit der Geschichte 
des Worterbuchs uuuusloschlich verbunden bl cibcn. - Die \Yerbcllrbeit 
fUr das \\'o rterbuch wurdc im Berichtsjahrc fortgesetzt du rch \'ortriLge 
und durch popul iire Artikel in der .Provinzpresse und in den versch.iedenen 
Hcimatbliittern . Das nen erschienene :"\iederhessische Worterbuch van 
F ri tz 1I 0 fmann regt Uberall zum Yergleichen uud E rgii nzen an . Private 
frcie Eingaoge van grol3erem Umfange wurden ,'on zuhlreichen Personen 
geliefert. Die E inordn ung und \"crarbe itung der reichen Eingii nge 
dauertc das gauze Jahr hindurch. Ebenso wurdc mit der Exzerpierung 
der wisscnschaltJichen Lite ratur und der mundartl ichen Dichtung fort
gefahIen. Die Gesamtzahl del' revidierten und ei llgeordneten Zcttel hat 
das zweite HUlldc rttauscnd ilberschri tten. Der tlnrcll Krankheit des 
Herichterstattcrs verzoge rtc Druck der erstell Lieferung des geplanten 
Idiotikons kann jetzt beginnen. Diese Ausarbeitung liegt gaoz in den 
Hli nden von Fr!. P ri\'atdozeoti n Dr. Berthold , neben der Fr!. Dr. Bret
schneider wiihrend des ganzen Jahrcs, Fr!. Dr. Gauhe lmd die Herren 
stud . Krohl , Hibliotheksrat Dr . . Martin, cl.lnd. Schi rmer, Dr. Schreycr, 
s tud . Warnecke voriibergehend fUr das Wurterbuch tti ti g waren und 
dafUr anerkennenden Dank verdienen. 

K . A . l V. {nach dem Befichte Prof. Dr. Wrede·s) . 

• 

• 
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209. ]{Istorlsche KOllllllisslon rdr ]{csscn und Waldeck. 
Im Berichtsjahrc entsprachen die Einnahmen nahezlI der Lage vor 

dem Kriegc. Die Ansgaben fUr Drucksachen, Papier nnd Arbeitsver
giitungen !rind aber viel erheblicher als frUher. Die I{ommission ist 
deshalb genotigt, bei den Staats- nnd Landesverwaltungell , namentlich 
bei den Kommllnen, zu versuchen, unter Hinweis auf die weit hiiheren 
T~cistungen der offentlichen Korperschaftcn in andcren Liilldern, groBere 
ZuschUsse zu erhalten. Ohne die UntcrsWtzung der Notgemeinschaft 
der deutschen Wissenschaft ware es der Kommission in den ietzten 
Jahren nicht mijglich gewesen, iiberhaupt etwas im Druck zu veroifcnt
lichen. - Prof. Dr. S ten gel will die Arbeit am Fuldaer Urkundenbnch 
im Lanfe des niichsten Jahres wieder aufnehmell , Herr Cl c m III ill 
Darmstadt ist bereit, dabei mitznwil ken. Archivhilfsarbeiter Dr. Her z 0 g 
hat das fUr den ersten Band der Urkundlichen Quellen zur hessischen 
Reformationsgeschichte bcstimmte Material geordnet und ergUnzt nnd 
einen Teil druckiertig gemacht. Der Druck der zweiten Lieferung der 
Lalldgrafenreges tcn ist wieder anfgenolllmen worden und wird vor
aussichtlich niichstes Jahr beendet sein. FUr die VeroEfentlichung des 
Gun d 1 a c h schen Manuskriptes ilber die llehordenorganisation stehen 
his jetzt keine Mittel zur Verfiigung. Fill' die Herausgabe der Kloster
archive hat Staatsarchivrat Dr. Gut b i e r mit Kollationierung der VOIl 

Heirner bearbeiteten Regcstcn des KIosters Haina begonncn. Die Fritz
larer Urkunden konnten no ch nicht bearbeitet werden. Staatsarchiv
direktor Dr. De r s c h ist mit det Ausarbeitung des darstellcnden Teiles 
der Yorgeschichte der Reformation weitcr beschaftigt. Der von Ge
heimrat Dr. K ii ch bearbeitete zweite Band der Marburger Rechtsqucllen 
liegt druckfcrtig vor. Mit dem Beginn des Druckes ist ooch gezogert 
worden mit RUcksicht auf das \'on der Landesverwaltung vorbereitete 
Inventar der Bau. und Knnstdenkmaler des Krcises Marlmrg, das ge
wissermaBen eine ErgUnzung zu den Rechts(lnellen bildet. Privatdozent 
Dr. Eck h a r d t in Gottingen und Studienrat Re c c iu s in Calbe bear
beiten weitcr die Rechtsquellen voo Witzenhausen und Allendorf. Der von 
Staatsarchivrat Dr. S pie s s in lfaullover bearbeitete Text des · Franken
berger Stadtrechts von Johano Emerich liegt vor. Professor Leiss hat 
das Corbacher Stadtrecht in AngriH geuommeu. FUr die Herausgabe 
der Quellell zur Verwaltungsgeschichte hessischcr Territorien hat Stu
dienassessor Dr. K lib a n s ky die RechllungsbUcher des Amoneburger 
Kellcrs aus dem 14. Jahrhundert nahczu vollstii lldig druckfertig ge
macht lInd mit der Be.lrbeitung der 1I0fgeismarer Obligationen·Ab
rechnungen aus derselbcn Zeit begonnen. Archivdirektor Dr. Gun d· 
1 a c h s Catalogus professorum academiae Marburgensis ist erschienen. 
Die organisatorischcn Arbeiten des von Professor Dr. S te n gel gelei· 
tetcn Untcrnehmens des Geschichtlichen Atlasses van HesseD und Nassau 
wurden fortgesetzt. Von den "Arbeiten zum geschichtlichen Atlas" ist 
das S. Heft (G. Wrede , Territorialgeschichte del' Grafschaft Wittgenstein) 
bcreits erschienen. Die Drucklegung der Arbeiten liber den Kreis 
Frankenberg (E. A n h a 1 t) und die kurmainzische Beamtenorganisation 
im Eichsfeld bis 1400 (H. F alk) steht bevor. Weitere Arbeiten sind 
teilweise fertiggcstellt oder doch wesentlich gefordert, wicder andere 
neu in Angriff genom men worden. Die Arbeiten an den Chroniken, 
den Landtagsakten, Sturio 's JahrbUchern, dem Lehnstaat, den Ziegen
hainer Urbaren, den UrkundenbUchern der Wetterauer Reichsstadte und 
dem Okonomischen Staat ruhen zur Zeit. 

K. A. W. (nach dem Berichte der Kommission). 
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5 74 D. Besprechung. usw. - E . Yerzeichn. d. Vcrfasscr.Xamen zu A 

D. Beachtenswerte Besprechungen aus 
anderen Zeitschriften . 

• • Fullt aus. 

E. Verzeichnis der Verfasser-Namen zu A . 
Abel. 20 
A bend, genealogischer. vU 
Adelsblatl. 63 
Ancumanus. 98 
Andre. 117 
Apel. 12 
Backe. 64 
Biirwuld. _ 148 . 
Becker. 19 
Bi ndel. Kempf. SO 
Di rt. 144 
Blackert. 131 
Blatter, familiengeschichtli che. 

ll leibaum . 
Bode. 79 
lloctte. 11 

123 

Bonhoff. 55 
Bonnet. 59 
BUcking. 81 
Burgerbuch. 52 
Clausius. 149 
Dcrsch. 125 
Diehl. 133 
v. Ditfurth. 66 
Dobenecker. 21 
Durst. 97 
Ebel. 2 
Eckhardt. 143 
Edda. 39 
Edel. 74 
l<.:schcr . 31 
Essclborn . 7. 78 
F:uni lienforschung. 50 
Fennel. 26 
Festschrift. 151 
Fink. 3 
Fischcr. 1. 83 
F rci. 91 
Froeb. 105 
Fuchs. 110 

42. 61 

Geschlechterbuch. 40 
-Gesellschaft flir Familienk unde. 

58. 62 

" 
, genealogischc. 54 

GIaubrecht. 135 
Gro6munn . 118 
Gundlach. 145 
Ranau . fr2 
Ha uek. 13 
Haupt. 78 
Heer. J4G 

• 

Hoess. l OG. 107 
Hei ler. 140 
Heimatland. 4 
Heinrichs. 114 
Heldmann. l39 
Hcrmelink. 127. 128 
Herold . 4' 
lless ler. 5 
Hochapfe l. 33 
Hochhuth . 17. 
HomlJerg. 12!) 
Homburg. 15 
Horwitz. 137. 138 
Jacobi. 122 
IIgen. 67 
Keller. 8 
Kcysser. 84 
v. Ki cckcbllsch. 6S 
Kinkel. 82 
Kleiuschmidt. 
Knall ff. 69 
Knctsch. 75 

143 

Knopfcl. 35 
Kobrich. 70 
Konneckc. 1.00 
Kramer. 132 
Kiirschncr. 18. J24 
Kultur undLcbcn. 4D 
Kunkel. 23 
Lechncr. 115 
Lehnert. 78 
Leitzma nn . 100 
Lcrch. 8D 
Lindqvist. I D8 
Lochner. H12 
Lorcnz. 117 
Liicke. 27 
Luckhard. 136 

• 

• 

• 
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Martin . 71 
Maus. 53 
:Mensching. 72 
Meyer-Barkhausen. 36 
Mi,bt. 10, 
Mijbius. 109 
Mtiller. 112 
Museum, historisches. 119 
Ncuhaus, H. SS 

" • W. 32 
Oser. l35 
Penndorf. 10 
Pessler. 116 
Raiffeisen-..\Hinner. 00 
Ranch, U 8 
Rcuter. 85 
Richter. 22 
Hicdcscl Frhr. zu Eiscnbach. 2-1 
Rolaad: 48 
Romheld. 73 ' 
Hasendahl. 20 
Salzmann. 94 
Schefle,. 143 _ 
v. Schenck zu Schweinsberg. 75 
Schlcichert. 108 
Schmidt. 152 
Schmitt. 126 
Schneider. 9 
School. 6 
Schroder. 34 
Schrohe. G5 
v. Selle. 80. 147 
Sicvers. 87 
Speck. 107 

Speye,. 113 
Spiellllann. 2D 
Spicro. 107 
Spiess. 88 
Spilta. 111 

-
-

Stammtafelu. 4 1 
Statisti schcsAmt derStadtKassel.93 
Stcmpel. 33 
Stolzenbach. 130 
Straub. 14. 
Suchblatt. 45 
Suchel. VG 
Taschenbuch, .l\1urburgcr. 141 

" I UnivcrsitUts- 142 
Trais. 109 
v. Thiingeu. 76 
V cit. 13-1 
VereiniglUlg, famili engcschichtJiche. 

57 
Vierteljahrsschrift. 47 
Vilmar. J.5 
Vonderau. l20. 12l 
Wahrcnburg. 1.50 
Waldis. lOl 
Wappenbuch. 51 
Wegele. 8G 
Wenzel. 37 
Witzenhausen. 95 
Wocke. 99 
Wrede. 28 
ZentraJstclJe fUr Familiengeschichte. 

Ziehen. J G 
Ziilch. 77 

- 43. 44. 60 

Bericht ignng. 
Nr. 97 des Literaturberichtcs, S. 529 H., wurde versehentlieh in 

die AbtciJung XIII (Wirtsehafts~eschichte) gcbraeht ; es gohort in die 
Ab!. nIT (Politi sche Geschichtej, S. 494, vo, N, . 24 . 

• • 

• 
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Die Firma L. S taffc I, F einpapierfabrikcn, 

Witzenhausell, hat diesen Band dm'ch weitgehen

des Entgegenkommen bedeutsam gelorder!. 

-

• 

-

• 
Druck von Gebr. Schijnhoven, Kassel. 

• 

• 

• 
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