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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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bestimmten Christusgestalt des Herokreuzes im Kölner Dom, eine Übereinstimmung, 
die so weit gehe, „als zwischen Werken, von welchen feines bie Kopie des andern ist, 
überhaupt möglich ist". Lehrreich ist des weiteren ein Vergleich des Christus ber Vor- 
saßztafel mit bem Propheten Sesaias aus bem ungefähr gleichzeitig auf ber Komburg 
entftanbenen, beute in ber Stuttgarter Staatsbibliothet aufbewahrten Epistolar.

Das wertvollste Ergebnis des Verfassers ist aber, baf3 trotz aller stilistischen Unter- 
schiede, bie zwischen Leuchter, Bor sat tafel und Epistolar bestehen, sie sic ihrer künstlerischen 
Herkunft nach näher stehen als irgendwelche anberen Werke des 12. Jahrhunderts, unb 
baß sie daher wohl in einer gemeinsamen Wertstatt in ungefähr derselben 
Seit geschaffen wurden, wobei nach Bveckler („Das Stuttgarter Passivnale", 1923) bie 
Entstehung ber Komburger Handschrift in Komburg gesichert fein bürste. Die mit einem 
Fragezeichen versehene Annahme des Verfassers, daß ber Kronleuchter unb bas Ante- 
pendium im Auftrag bes Abtes Hartwig, bes Stifters ber Werke, unter feiner persön- 
lichen Einwirkung unb Aufsicht, in feiner Werkstätte auf ber Komburg hergestellt 
worden feien, anstatt, wie bisher angenommen wurde, im Rheinland, müßte als noc
nicht bewiesen, aber immerhin nicht ausgeschlossen gelten.

Der Aufsatz Dr. Herrmanns, ber zum Teil mit eigenen Aufnahmen bes Verfassers 
ganz ausgezeichnet bebildert ist, ist auf alle Fälle ber aufschlußreichste unb wertvollste,
den bas Komburgschrifttum ber leßten Sahre aufzuweisen hat. Walter Obertampf.

Gabel, Rudolf, Die romanischen Kirchtürme Württembergs. Eine bau-
geschichtliche Untersuchung ber heute noch ganz ober teilweise ober in Umbauten 
vorhandenen romanischen Kirchtürme in Württemberg. Mit 18 Abbildungen. 
Verlag von Konrab Wittwer in Stuttgart. 1937.

Die 96 Seiten starte, gehaltvolle Schrift ist auch für Württembergisc Franken sehr 
aufschluszreich. Wir haben ja noch viele ganz ober teilweise erhaltene romanische Kirch- 
türme in unserem Scbiet. Behandelt werden u. a. Komburg (Ostturm unb West- 
türm), Hall (St. Michael, St. Katharina, St. Urban), Steinbac bei Dall,
S t a n b o r f (Kreis Mergentheim), Weinsberg unb Oberstenfeld, auch Ell-
wangen unb Gmünd.

Ausführlich beschrieben ist St Michaelin H all Die Kapelle über bem Ein- 
gang ist hier eine Nagdalenenkapelle unb nicht bem Erzengel Michael geweiht, wie es 
sonst bei SurmfapcUen üblich ist. Sabel gibt den Baubeginn des Turmes um 1200 an, 
also etwas später wie bie Weihe ber romanischen Basilika um 1156. Auc die Türme 
her Komtur g sinb sehr eingehend beschrieben. Beim Westturm, bem höchsten ber 
vorhandenen romanischen Kirchtürme Württembergs, werden brei Bauabschnitte unter- 
schieben: Die 3 unteren Geschosse mit 1. Klanggeschos vor 1089, bas 2. Klanggeschoß 
oor 1150, bie übrigen Stockwerke um 1225. Die Osttürme gehören ber spätromanischen 
Zeit an unb sinb reich gegliedert. Bei ber alten romanischen Basilika tarnen bie Türme 
noch gewaltiger zum Ausdruc als bei bem jetzigen hohen First ber Barockkirche. Alle 
brei Türme sinb durc Steinhelme abgedect im Segenfaß zu bem sonst üblichen Zeltdach.

Auf Einzelheiten sann hier nicht eingegangen werden, doc fei auf bie Zusammen- 
stellung ber Ergebnisse in ber Schrift bes Verfassers Seite 76—92 verwiesen, auf bie 
habet gebrachten Ausführungen über bie Entwicklung ber romanischen Jurmformen 
unseres Landes, bic Entwicklung ber Sockelprofile, ber Schallfenster, ferner auf bie 
zeitliche Übersicht ber Steinbearbeitungsarten. Bei ben Datierungen ist auch ber Ost- 
chorturm von Mich elbac an b e r B i 13 erwähnt unb bie Osttürme in Backnang; 
für beide Orte gilt etwa 1240. Eine Anzahl Zeichnungen unb Lichtbilder bieten eine
wertvolle Ergänzung. S. N.

Heufz, Hermann, Hohenloher Baroc und Zopf. Schlosz- unb Stadtbau- 
gefliehte der ehemalig hohenloheschen Residenzen vornehmlich nach dem 
‘Dreißigjährigen Kriege. Nit 25 Plänen. 1937. Hohenlohesche Buchhandlung
Ferdinand Nau, Öhringen.

Sm Heimatschrifttum bes württembergischen Frankenlandes fehlte bisher eine 
Schrift, bie im Zusammenhange Baugeschichte unb Baustil bes Landes der Fürsten 
unb Grafen von Hohenlohe behandelt hätte. Sm wesentlichen mußte auf bas Snoentar, 
soweit es erschienen ist, insbesondere auf Gradmanns Ausführungen, auf bie ein-
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