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Berger, Friedrich, Die Familiennamen bet Reichsstadt Schwäb. vall 
im Mittelalter. Tübinger Nostorf Christ, 1928. Sn Maschinschrist 8.

Auf Gruns genauer Quellenstudien im Haller Archiv, Staatsarchiv und im ein- 
schlägigen Schrifttum ist aus ber soliden Schule von 'Professor Dr. —vhnenberger 
diese wertvolle Arbeit entstanden, verdienstvoll besonders deshalb, weil fast alle ADE- 
arbeiten fehlten. Die Abhandlung macht Ernst mit ihrer Absicht, in der Samilien- 
forschung in einem örtlichen Gebiet Grund zu legen für ein späteres Ichwabiic- 
fräntisches Namenbuch. Sie beschränkt sic auf bas Mittelalter, weil nac, dem 
16 Sahrhundert grofte Veränderungen in ber Namensform nicht mehr eingetreten 
sind; später neuauftretenbe Namen sind freilich nicht berücksichtigt. Aus rund Dar- 
gebotenen geschichtlichen Einblicks in bie Haller Verhältnisse unb ber Würdigung des 
Wertes ber Duellen für bie Haller Familiennamen, unter benen bie handichriltichen 
bie ergiebigsten sind, unb nac Klärung ber Sprach- unb Schreibverhältnilie unb 
grundsätzlichen Ausführungen zur Erklärung unb Festigkeit ber Namen (mit —eilpie- 
belegen) geht ber Verfasser über zur Untersuchung ber Namenhäufung unb zu weib- 
liehen Namen, bann zu Namengruppen nac ber Endung. Vie Bornamen ber Oaer 
Gegend zur Zeit ber Familiennamenbildung werden untersucht, bann bie oamiilen- 
namen aus altdeutschen Männer-und Frauennamen, aus fremden Saufnamen, Tchließ- 
lieh bie ®ruppe ber Heimatnamen (von Ländern, Stämmen, Ortichaj ten, Durgen abs 
geleitete). Dabei werben Adel- unb Bürgernamen zu unterscheiden verjucht unb wir) 
ben einzelnen Namen im Kreis Hall, in Württemberg i f ch Sra nien, in JnV 
aufzerhalb Württemberg bis zu ihren ältesten Vorkommen naebgegangen Q. 590—420); 
Das allen in württembergisc Franken familient undlic interessierten sehr zur Einlicht 
zu empfehlende Namenverzeichnis am Schluß der Arbeit umfaßt 4 
Namen; barauf fei hier als auf eine reiche Fundgrube für Familienforichung bin- 
gewiesen, besonders ba bas Vorkommen ber für Hall behandelten Samillennamen lieb 
auch sonst auf Württemberg unb weit darüber hinaus erstreckt. Wie nur malcinen- 
schriftlich vorliegende Abhandlung ist zugänglich in ben großen württembergiicen Bibliotheken unb in ber Bücherei des Historischen Vereins für Bürttembergiic 
Franken, ber fein Exemplar ber Freundlichkeit von Herrn Professor Dr. Aphnen- 
berget (Tübingen) verdankt. Ani"

Würtfembergische Kirchengeschichte bis zum Ende der Stauf et zeit. Von
Professor Dr. Karl Weller. Calwer Vereinsbuchhandlung, 1936, XII unb
372 S. Grofzottav. Kartoniert 9 M, in Seinen 10,80 M.

Nachdem im Jahre 1934 auf das württembergische Reformationsjubiläum, der 
brüte Band ber auf fünf Bände berechneten „Württembergischen KirchengeTcichte , 
„Württembergische Reformationsgeschichte von 1530 bis 1559 ' herausgegeben von 
Dr. D. Rauscher, herausgefommen ist, erscheint im Subiläumsjahr „Des, rührigen 
Calwer-Verlags in dankenswert rascher Folge freubig begrüßt der erste.—an, um- fassend ben Zeitabschnitt, ba unser Volt bie Kräfte des Christentums in sic duinahm 
unb allmählich sic zu eigen machte, bis zu bem Zeitpunkt, wo bas 'Papsttum im Über
eifer ber Reform zum Schaden für Staat unb Kirche in ungeistlichem, Nachtringen 
bas Staufergeschlecht stürzte unb bas Kaisertum vernichtete. Der stattliche Band per- 
bient Besprechung in unserer fränkischen Zeitschrift nicht bloß, weil bas Sranfenland 
ein Stüc Württemberg unb bie württembergische Geschichte ein Seil Frantengeichichte 
ist, nicht bloß, weil ber Verfasser langjähriges verdientes Mitglieduniere $ Vereins ist, mehr noch, weil in dieser Darstellung bie frühmittelalterliche Geschichte; unseres 
Landesteils aus ber Feder eines anerkannten Geschichtskenners eine —eichreibung 
findet, ber mit ber fränkischen Geschichte besonders vertraut ist.

Srft mit ber Einwanderung ber grünten um 500 beginnt bas Christentum in 
unserer Geaens hoben zu fassen. Die Alamannen waren noch Selben. Vie Tran- 
tischen sonfgute? unb Herrenhose würben Mittelpunkte des Christenglaubens. Von 
ben alten Srarrkirchen Seilbronn, Lauffen unb Stöckenburg breitete sic ber neue 
Glaube aus in einem Netz von Pfarreien, das im Lauf der Sahrhunderte immer 
dichter würbe. Langsamer brang bas Christentum im alamannischen Seil des Sranten- 
reiches [üblic ber Grenzlinie durch, die von der Hornisgrinde über den Alperg, Lemberg Altenberg, Hohenberg bis zum Hesselberg verlief. Weller zeigt, wie hier, 
ähnlic wie sonst bei ben Germanen, auf ben Vorschlag des Serjogs unb nach seinem
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Vorgang durch die Vorsteher der Hundertschaften in einer Volksversammlung die 
Annahme der neuen Religion beschlossen und durchgeführt wurde. Auf die anfangs 
mehr äuszerliche Annahme des Christentums folgte langsam das Eindringen des neuen 
Glaubens, woran besonders zuerst die auswärtigen Klöster, die reichen Besitz und 
Einfluß im Land bekamen, wie 3. B. Ldrsch, Fulda, Weiszenburg, St. Gallen, beteiligt 
waren, später das 741 gegründete Bistum Würzburg und die im Land entstehenden 
Klöster Ellwangen, Murrhardt, Baumerlenbach, meld) letzteres freilid) nur furzen
Bestand batte.

Die zweite Hälfte des Werks umfaszt das Ringen um die Oberherrschaft zwischen 
weltlicher und geistlicher Macht, das Aufkommen der Reformbewegung und den soge- 
nannten Snestiturstreit zwischen Kaiser und Papst. Die als Gegenwirkung gegenüber 
dem kirchlichen Niedergang im nachkarolingischen Zeitalter in Lothringen einsetzende 
Reformbewegung wirft allmählich ihre Wellen herüber ins heutige Württemberg. Die 
Gründung des Chorherrenstifts Ohringen ist eine Auswirkung dieser gewaltigen Be- 
wegung. Bald steht bas restaurierte Kloster Hirsau unter bem großen Abt Wilhelm 
im Mittelpunkt des südlichen Deutschland. Der hirsauische Geist findet eine Stätte im 
Kloster Comburg. Die Vormachtstellung ber Eluniajenferflöfter wird Ausgangs bes 
12. Jahrhunderts burd) einen neuen Mönchsorden, ben ebenfalls von Frankreich aus- 
gehenden Zisterziensern, abgelöst (Kloster Schöntal, Lichtenstern, Gnadental 3. B.). 
Die kirchliche Geschichte ist in diesen Sahrhunderten eng verbunden mit ber politischen, 
roie aud) mit ber Rechts-, Wirtschafts- unb Kulturgeschichte. Mit Recht berücksichtigt 
Wellers Buc brum auch in ausgiebigem Nasz bie Bau- unb Kunstgeschichte jener 
Glanzzeit (Kronleuchter unb Antependium in Comburg 3. B.).

Wellers Kirchengeschichte ist also keineswegs bloß für zünftige Historiker ge- 
schrieben, sie menbet sic an meitere Kreise. Möge bas wertvolle Wert, bas neue 
Blicke in diese alten Zeiten uns tun läßt, bantbare Aufnahme finben nicht bloß bei 
ben Pfarrern, sondern bei allen Freunden württembergischer Heimatgeschichte. Wer 
barin lieft unb studiert, mirb in ber reichhaltigen unb tiefgründigen Darstellung Wert- 
volles finben unb ber eine unb anbere wird burd) bie Arbeit, besonders burd) bie 
zahlreichen Literaturnachweise unb Quellenangaben sic angeregt unb geförbert sehen 
zu eigenen Studien. S. Hoffmann.

S c a e f f = Sc e e f e n, 6. Harro, Kirchberg an ber Sagst, Schicksal einer 
hohenlohe-fränkischen Stadt. Bearbeitet nac bem Manustript-Nachlasz bes 
Kriegsgerichtsrats Theodor Sandel unb im Auftrag ber Theodor Sandel- 
schen Stiftung herausgegeben. Bd. I. 1936. Verlag Lorenz Spindler, Nürnberg.

Der Kreis Gerabronn, einst ber Kernbezirf bes Historischen Vereins für Würt- 
tembergisc Franken, hat von jeher viel Sinn für heimatliche Vergangenheit gezeigt. 
Die einmal vorbildlich gemefene Oberamtsbeschreibung von Amtmann Fromm braucht 
troß ihrer grunblegenben Bedeutung Ergänzungen burd) Forschungsergebnisse aus 
ben feit ihrer Erscheinung verflossenen Sahrzehnten. Durc bie Arbeiten Bosserts unb 
Eßlingers besitzt ber Kreis Serabronn eine Reihe wertvoller Einzelveröffentlicbungen.

Eine Zusammenfassung all dieser Arbeiten zu einer einheitlichen Schau fehlt noch. 
Das Eszlingersche Heimathuch’ hat im Zeitungsgeschmac zu viel Erzählendes, bas nur 
Serabronn berührt, unb bas Kirchberger Heimatbuch2 hat in ber Hauptsache schon 
veröffentlichte Arbeiten.

On ber Kirchberger Segenb sammelte ein Heimatfreund, Kriegsgerichtsrat 
Th. Sandel, jahrzehntelang Tatsachen zur Geschichte Kirchbergs. Diese Arbeit 
führte ihn über bie örtliche Geschichte hinaus. Seinen Manuskripten nac schwebte 
ihm eine Geschichte bes Bezirks vor Augen. Seiber mar es ihm nicht mehr vergönnt, 
seine Arbeit selbst herauszugeben. Nac feinem Tode vermachte er fein Manuskript 
nebst einem beträchtlichen Kapital unb einer ganz reizenden heimatkundlichen Samm- 
lung, über bie in dieser Zeitschrift noch zu berichten ist, feiner Vaterstadt Kirchberg.

1 Heimatkundliche Geschichte von Stabt unb Oberamt Serabronn, von Karl Eß= 
linger, ’ostdirettor a. D. (+), Serabronn 1930, M. Rückerts Buch- unb Verlags- 
bruderei.

2 Heimatbuc Kirchberg (Sagst), Herausgeber unb Verlag: Fr. Bauer, Kirchberg 
(Sagst). 1931.
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