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Schwäbijc Sall. EinBuc aus der Heimat. Sm Auftrag der Stadt 
herausgegeben von Wilhelm Hommel, Stadtarchivar. Druck und Verlag
E. Schwendsche Buchdruckerei, Schwäb. Hall. 1937, XV und 400 Seiten,
188 Bilder und farbiges Eingangsbild, Stadtplan von 1937 und statistisches
Sonderheft.

Die Stadt Hall hat ihre 900-Sahr-Feier in beachtenswerter Weise nicht nur wirt- 
Tchaftlic ausgenützt, sondern der Verpflichtung, die ihr die grosze Vergangenheit auf- 
erlegt, auc durc die Verausgabe eines „Buches aus der Heimat" Rechnung getragen. 
Führende Männer unserer Zeit, wie Reichsminister des Innern Dr. Frick, Sauleiter 
und Reichsstatthalter Murr, Ministerpräsident Mergenthaler, Friedric Schmidt, be- 
zeugen durc Geleitworte ihr Snteresse an der alten Reichsstadt.

Der Unmöglichkeit, alle Gesichtspunkte eines Heimatwerkes in einem beschränkten 
Band unterzubringen, ist sic der Herausgeber wohl belaufet gewesen; er nennt es 
deshalb auc nicht Deimatbuch, sondern „Ein Buc aus ber Heimat" und spricht von 
dem Versuch, „in Zeitbildern Hauptepochen unb Höhepunkte höllischer Geschichte fest- 
zuhalten". Diese Höhepunkte wurden von berufenen Forschern gestaltet. Dr. Georg 
3 a g n e r erweitert die Darstellung feines im Jahre 1924 erschienenen vorzüglichen 
Büchleins „Vali am Kocher", unb gibt in ber bewährten Weise eine Erd- unb Land- 
schaftsgeschichte, bie für alle späteren Seiten grunblegenb fein wird. Die Vorzeit be- 
handelt Dr. K 0 ft mit befonberer Berücksichtigung ber letztjährigen Valier Funde. Ganz 
hervorragend ist bie Arbeit Mettlers über bie mittelalterliche Baukunst in unb um 
Vali. Man möchte wünschen, bafe diese Arbeit als Sonderdruck herauskäme, bamit sie 
ben zahlreichen kunstbegeisterten Besuchern Halls zur Verfügung ftünbc.

kleinere Arbeiten im Sinn von Zeitbildern bringen Dr. K o ft im „Schent von 
Limpurg", Dr. S. Reichert In seinem Beitrag „Zur älteren Musikgeschichte von 
Schwäb. Vali" unb Wolfgang Belfer in „Das Rathaus". Eine Darstellung über 
bas Siederswesen zeigt, welche wertvollen Berichte noc in ber Bühlerschen Chronik 
ber Veröffentlichung harren. Da ein solches Heimatwert nicht nur bie Vergangenheit, 
jonbern auch die geschichtlich (politisch) unb wirfschaftlic wichtige Jetztzeit Halls zu 
behandeln hat, geben dem Buc ber Bürgermeister Dr. Prinzing unb ber Kreis- 
leiser O. Bvic eine Rechenschaft über bie Gegenwart für fernere Zeiten mit auf 
ben Weg.

Die Mitglieder unseres Vereins interessieren besonders bie Abschnitte über bie 
Stadtgeschichte. Nun verläfet ber Herausgeber, her zugleich Bearbeiter ber geschicht- 
lichen Zeiten ist, ben gewohnten Gebrauch aller Heimatbücher, bie immer nur eine 
Zusammenfassung ber durc Urkunden gesicherten Entwicklung ihres Gebietes geben. 
Besonders beschäftigt ihn bie Frühgeschichte Valls, bie alle älteren Geschichtsschreiber 
durc ben Gegensaß ber angeblich ursprünglich geringen Bedeutung ber Siedlung Hall 
unb ber späteren Machtstellung ber Reichsstadt zum Nachdenken unb auch zum Speku- 
Heren reizte. Eigentlich erst bie Arbeiten Karl Wellers gaben klare Erkenntnisse unb 
schienen endgültige Ergebnisse zu bebeuten. Hommel wirft bie Fragen erneut auf unb 
stellt sie bamit von neuem zur Erörterung. Er möchte ber Stadt Hall bie ältere urkund- 
liehe Erwähnung gönnen. Wieder setzt er sic mit ber von Sagittarius in ben Vorder- 
grunb gezogenen unb von Glaser unb Gmelin abgetanen Urkunde von 889 über ben
Valler Salzhandel mit Kempten auseinander.

Besonders bemüht sich ber Herausgeber dieses Heimatbuchs als Verfasser ber Ab- 
schnitte über bie mittelalterliche Geschichte Halls um ben Nachweis an Hand alter Bau- 
reffe unb Örtlichkeiten, bafe bas von älteren Schriftstellern angenommene Vorhanden- 
fein eines königlichen Hofes bzw. einer ft a u f i f c e n falz in Vail Wirt- 
lichfeit ist. Seine Bemühungen verdienen besonderes Snteresse in Anbetracht ber Tat- 
fache, bafe urkundliche Belege fehlen. Freilic könnte Halls Entwicklung im Gegensatz 
zu anderen Reichsstädten (Nothenburg, Nürnberg, Wimpfen, Ulm) auch in ihrer Früh- 
zeit anbers verlaufen fein. Die sagenhafte Siebenburgenzahl ist vom Verfasser als 
Tatsache angenommen auch für das frühe Mittelalter. Sie tonnte aber auch statt ber 
vom Verfasser angenommenen sieben herrschaftlichen Tmter, bie möglich sind, auf bie 
dörfliche Rechtsform ber uralten „Siebener" als Richter beuten, was hier ber 
Vollständigkeit wegen erwähnt fei. Un ben sehr anregenben Darlegungen unb Ge- 
dankengängen des Verfassers finb auch sprachliche Ortsnamendeutungen gebracht bie 
bis jetzt fachwissenschaftlic anbers gegeben worben finb. Der Verfasser will bie 
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Murrhardter Gallenhöfe (S. 77), zu denen sprachlich doc wohl die öfter 
übliche Benennung nasser Wiesen als „Gallenwiesen" und die nafe „Gallengrotte" zu 
stellen sind (von Galle im Sinn von Quellung, Schwellung), auf den heiligen Dallus 
zurücführen, ebenso Gailenkirchen, dessen Name sonst vom öfter gut belegten Personen» 
namen des gründenden Grundherrn © ailo abgeleitet wird. Bei Bellberg mochte 
der Verfasser bic mittelalterliche Normalschreibung Hellberg (wobei ja das U als V 
zu sprechen ist) mit Alrichsberg in Verbindung bringen (S. 82); die seitherige, au. Ionit 
sprachlich gut belegte Ableitung ist aber diejenige vom „Gefälle" des. SSteilrellens; 
Grogaltdorf wird trotz ber sehr alt belegten Schreibung „allahtor f (schon $40 
genannt) als bas „alte Dorf” erklärt (S. 84); bie Bedeutung von „alab" als 5 eiligtum 
ist jedoc im Althochdeutschen gesichert unb weist hier auf alten Kultort (liebe Not in 
„Besiedlung Württembergisc Frankens in DDI- unb frübgeschichtlicher zeit , durttem- 
bergisch Franken, NS. 17/18, S. 82, wo zum Vergleich ber Name Alsdorf aus Alec 
torf" 1143 herangezogen ist). Für S ü n g e n t a I das vom Verfasser als inatd. 
gebeutet wird, ist als älteste Namensform (um 1090) „Dungetal" belegt; diese älteste 
Form weist auf einen Grundherrn namens Dungo hin; freilic scheint der spatertom- 
burgifebe Gerichtsort bort auf altem „Dingort" zu beruhen aus frühdeuticher Seit, wie 
ber Name in ber Nennung vom Sahre 1214 als „Tüngetal" auszusagen icheinti hier 
mögen beide Namensformen aus „Dungo" unb „Ding (niederdeutic Ching .35 
jammengeflossen sein. Zu Gteinbac bars nachgetragen werdenvdaß Die „Ölteite 
Nennung 1156 nicht „Stein man g", sondern „Stein m a c heizt (1156; „mag ist in 
ber Bedeutung „Wasserstelle” vielfach bekannt). Der vom Verfasser in berSprm 
„Steinmang" ausgemertete Ortsname von 1236 darf als Angleichung des uriprüng- 
lichen „Steinmac" an andere Wangnamen wie „Ellwangen" angesehen werden. Ten 
Bemühungen des Verfassers um lebendige unb anregende Darstellung der mitte.dlfeE- 
lieben Geschichte Salls sönnen diese Einzelheiten, bie ber Vollständigkeit wegen hier 
gesagt worden sind, seinen Abbruch tun. Im übrigen hat sic der dexousgeber und 
Verfasser auc durc Freilegung unb Auswertung ber schönen stauferzeitlichen Seniter arfaben im Yinderbachshor besondere Verdienste erworben, wie Dr. Srüger Stuttggt) 
durc bie schönen Wiederherstellungszeichnungen dieses Adelshofes..3 uld. er) 
Gippensorscher fei noc auf bie verdienstvolle Aufstellung althällischer Sippen durch 
ben Herausgeber Stabtarcbivar Hommel hingewiesen. Das Haller Heimatbuc bars 
bureb feinen reichen Onhalt unb seine vielfache Bebilderung als schön und mertvoll 
empfohlen werden. ‘ "

Herrmann, Qbolf, Zum Homburger Kronleuchter und Antependium.
Mit 29 Abbildungen, in „Zeitschrift des deutschen Vereins für Xunjtwijlen- 
schaft", Band 3, Heft 3, Seite 174—198.

(Seaenüber ben meisten, vor allem ben älteren Betrachtungen über bic Kunstichätze 
ber Homburger Stiftsfircbc meist Dr. Herrmann, ber in ber Hauptversammlung Des 
Historischen Vereins für Württembergisc Franken vor: zwei Sabren über. Die bie. per- 
zeichneten Ergebnisse feiner Forschungen einen ausschlugzreichen Bprtrog hielt in bieiem AufaB mit Recht auf bic Bedeutung bes Antependiums als des fünstlerijc wert- 
volleren Wertes hin. Er sammt zu bem Schl uff: Wohl sei ber Homburger Kronleuchter 
von ben uns überfommenen am vollftânbigften erhalten, „aber als Kunstwert ragt er nicht über durchschnittliche Leistungen hinaus, während das Mefallfrontale gerade als 
solches einen hervorragenden “Platz in ber Geschichte ber romanischen lastif verdient I 
Haltung unb Blicrichtung ber prachtvollen, einheitlich gestalteten Apostel treten ein 
unb zeugen für bie fast übermenschlich erscheinende Majestät des Herrn in der pracht- 
vollen SlRanborla, gesteigert bureb bie Starrheit unb Regeimäfzigteit der geometrischen 
Seibereinteilung. So ist biefe Sasel, als Ganzes gesehen, von einer hohen geistigen Spannung unb einem tiefen Ernste erfüllt, mie denn „ber eigentümliche kompositionelle 
wert bes Anfepenotums auc von feinem Metalljrontale, Etagaltat ober Reliquiat 
des 12. nabrbunberts erreicht” mürbe. „

Schon 1923 bat E. gütigen in feinem Wert „Romanische Plastit in Deutschland 
auf ben zeitlichen unb zugleich stilgeschichtlichen Unterschied ber bciben Homburger 
MKeirRerwerte hingewiesen. Dr. Herrmann führt diese Untersuchungen auf einer 
breiteren Grundlage weiter unb fommt dabei auf bie überraschende Berwandtschast des 
meisterhaften Christus ber Vorsatztajel mit ber besonnten, zeitlich noc nicht genau
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