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Diese geistige unb stoffliche Hinterlassenschaft benützte ©. HGrio Schaeff-Scheefen zur 
Verausgabe des angezeigten Buches. Vie Erscheinung des 2. Bandes ist in Ausiict
Jeftgl "unendlich fleißiger Arbeit waren von ©anbei bic Archive durchforscht unb bie 
auf Kirchberg sic beziehenden ©teilen herausgeschrieben worben, eine wahre Fund- 
grübe für ben Heimatfreund darstellend. Man betraute nur einmal die Zeitafel von 
1200 bis 1675. Die Ausstattung des Buches unb ber Druc sind musterhaft 3n An- 
betracht dieser Leistungen bedauert man, daß dieses Buc über eine ortsgeschichtliche 
Bedeutung nicht hinausreichen wirb. Wenn nur einigermaßen weitere Svr]chungs- 
ergebniffe unb Veröffentlichungen aus bem Bezirk berücksichtigt unb eingearbeitet 
worben wären, hätte man, besonders auch unter Beiziehung ber materiellen Dlse, 
ein Seimatbud) schaffen sönnen, das als Standwerf Geltung beansprucht hatte. Neider 
aber war ber Herausgeber Schaeff-Scheefen auf Grund ber ©tiftung verpilichtet, 
sic an ben in manchen Seilen völlig veralteten Tert ©anbels genau zu halten, und 
so erklärt sich wohl das Fehlen neuer Gesichtspunkte unb neuer Ertenntnille. Vieler 
Mangel an Umschau nach bem bisher Gearbeiteten äußert sich besonders bei ber 
Behandlung ber Vorgeschichte. Unsere Vorgeschichtsforschung hat in ben Letten dabr- 
zehnten unb besonders auc burch ihre Wertschätzung im Dritten Deic einen welent- 
litten Aufschwung genommen. Davon merkt man im vorliegenben deimatbuc nichts. 
Nicht einmal bie „Fundberichte aus Schwaben" würben ausgewertet. Ein im Oabre 
1936 erschienenes Deimatbuc müßte auch etwas von ben neuesten Funden um Xird- 
berg selbst, ben Nachgrabungen ber Grabhügel in ber Umgebung Kirchbergs (bei 
Triensbac im Weilersholz) unb um bie bedeutungsvolle Ausgrabung des Burgberges 
wissen. ©tatt solcher wissenschaftlichen Ergebnisse bringt bas Buc Gedankengänge, 
bie ebenso gut aus ber berüchtigten Seit ber Mitte des vorigen Sahrhunderts stammen 
tönnten. Die möglichen fahlbauten „an ben sumpfigen Ufern" ber Sagst unb die in 
„Höhlen unb Erdlochern an ben Sängen bes Sagst- und (io!) Brettachtales baujen- 
ben Menschen finb Schulbeispiele solcher Anschauungen. Das „Rhinoceros Kirch- 
bergensis" unb bas Mammut hatten schon Jahrtausende vor ber „jüngeren Stein- 
zeit” (S.2) unb „ber Folgezeit" auch Kirchberg verlassen. Derartige dnjicten be- 
herrschen bas Kapitel ber Vorzeit; es würbe zu weit führen, hier weitere Kritil zu 
üben, denn es fehlt jede Auseinandersetzung mit ben Ergebnissen einer neueren DT- 
geschichtsforschung. Ebenso ist bas 10 ©eiten umfassende Kapitel über bie Ortsnamen 
ein klassisches Stück ber Gattung, bie im vorigen Jahrhundert reiche fruchte trug unb 
bie man heutzutage nicht mehr begreifen sann. Als Beispiel: Bölgental -Sd 1 20. 
bebeutet Sprache, Rede, Ausdruck, übertragen Urteil, Gericht, Malitatt. Von ital 1t 
auch betalen, bezahlen unb Taler abzuleiten. Das für bie meisten Verfehlungen ber 
freien nur Geldstrafen, das sogenannte Wehrgeld, zu bezahlen waren, ist schon gesagt. 
Es gehörte also auch Bölgental, dessen erste Worthälfte noch nicht zu beuten ist, bu 
einer Malstatt unb Hundschaft ..." , , 2.

Dort, wo bie Spekulationen aufhören, ist bas Buc gut. Hervorragend lind die 
Regesten 3. B. ber Herren von Hornberg unb Sulz. Nur hätte aber vor bem Drud 
bie chronologische Reihenfolge hergestellt werben sollen.

Fast überall vermißt man aber bie Quellenangabe. Der mangelhafte „Literatur» 
nachweis” am Beginn bes Buches beruht wohl nicht nur auf Druckfehlern, sondern 
auf einer Unkenntnis ber Quellen bes Gebietes in ©anbels Zeit. Das wäre aber in 
heutiger Seit zu beheben unb zu bessern gewesen, ohne baß man bem waderen, lehr 
verdienstvollen Kriegsgerichtsrat ©anbei bamit ju nahe getreten ware.^ Ghumm

Schwarz, Irmgard, David Friedric Gräter. Ein Beitrag zur Ge- 
schichte der germanischen Philologie unb zur Geschichte her deutic-nordiichen 
'Beziehungen. (Nordische Studien, herausgegeben von ben Dordüchen aus- 
landsinstituten ber Universität Greifswald, 17.) 1935. Aniversitätsverlag
Ratsbuchhandlung €. Bamberg, Greifswald. 163 S.

Der Salier Germanist Gräter ist viel zu wenig besannt unb man hat ihn bis jetzt 
auc unterschätzt, zumal ba einige persönliche Eigenschaften sowie ein wiflenjcbaftlicber 
Streitfall mit Jacob Grimm feiner Wertung im Wege ftanben unb feine Vielfeitigteit 
eine erschöpfende Beschäftigung mit ihm erschwerte. Wohl sind bisher manche Einzels

16 Württembergisc Franken 



242

abhandlungen und Einzelschriften über ihn erschienen, aber es fehlte eine einheitliche 
Würdigung feiner ganzen geistesgeschichtlichen Stellung unb Bedeutung. Diesem 
Mangel wurde burd) bie Verfasserin des vorliegenden Buches abgeholfen. Sie hat 
sic gründlich in Hräters Lebensarbeit vertieft, bie gesamte Literatur über ihn unb 
auc ben ganzen handschriftlichen Nachlaß ausgenützt; fein reichhaltiger, in Kopen- 
hagen, Amsterdam, Berlin unb Stuttgart befindlicher Briefwechsel war bis jetzt 
großenteils unausgewertet. Srmgard Schwarz hat Hräters Lebensgang genau er- 
forscht, fein Verhältnis zur ©ermaniftif burd) alle Epochen des Mittelalters, feine 
vplks- unb altertumskun dlich-fulturgeschichtlichen Bestrebungen, ferner sein Verhält- 
nis zur nordischen Bewegung unb nordischen Forschung in Deutschland gründlich 
untersucht. Über feine Bedeutung für bie deutsche Volfs- unb Altertumskunde habe 
ic mich auc bereits in meinem Aufsatz über bie Geschichtschreibung im württem- 
bergischen Franken geäuszert. ©röter war auch ein unermüdlicher Vorkämpfer ber 
nordischen Altertumskunde, bie er quellenmäßig unb einbringenb ftubiert hat; er trat 
in engste Verbindung mit ben Gelehrten ber nordischen Länder unb war ber Saupt- 
forscher ber nordischen Mythologie im damaligen Deutschland. Obwohl ursprünglich 
zu dieser von ber Dichtung Klopstocks unb feiner Nachahmer geführt, hat er ersannt, 
daß bie von ihm so viel genannten Barden unb auc Ossian ber germanischen Dichtung 
fremd sind, freilich die Mythologie ber Edden auc allzu rasc für bie ber Vor- 
fahren bes deutschen Volkes gehalten. Die inhaltliche Schrift von 3rmgarb Schwarz, 
eine erfreuliche unb sehr dankenswerte Leistung, läszt bcm Verbienten Gelehrten bie 
gebührende Würdigung zuteil werden, ohne ihn irgendwie zu überschätzen.

Karl Weller.

Die Geschichte des Tübinger Stifts, III. Teil, von 1770 bis zur Gegen- 
wart, von D. Dr. Martin Leube, Dekan in Kirchheim (Jed). Stuttgart
1936. Verlag Chr. Scheufele. (5. Sonderheft der Blätter für Württem- 
bergische Kirchengeschichte, herausgegeben von D. Dr. Rauscher, Dekan in 
Heilbronn.)

Rechtzeitig auf das Jubiläum bes Tübinger Stifts ist ber Schlufzband von 
Martin Seubes Monographie über diese ehrwürdige theologische Bildungsanstalt er- 
schienen. Damit ist u. a. ein Herzenswunsch bes verstorbenen württembergischen 
Kirchenhistorikers Gustav Bossert erfüllt unb ein schönes Stüc Tübinger Aniversitäts- 
geschichte unb schwäbischer Geistesgeschichte abschlieszend bargestellt mit Stiftsfleis 
unb Stistsgelehrsamkeit.

Unsere Zeitschrift musz sic beschränken auf bie Frage, was bas wertvolle Buc 
für württembergiic Franken Neues bringt. Wir verbenfen es bem altwürttem- 
bergischen Verfasser nicht, bafe er Seite 219 ben Spottvers anführt, mit welchem ber 
schwäbische Stiftsdünkel ums Sahr 1810 bie neuen fränkischen Kommilitonen begrüzte:

Nos sunt Hohenlohi, qui sacram theologiam 
in hoc stipendio frustra studere volunt.

E i n ©runb dieser Abneigung war jedenfalls bie durc Hinzutritt neuwürttem- 
bergischer Theologen im Stift entftanbene Raumnot (S. 180). Der sic abschlieszende 
Kastengeist bes engen altwürttembergischen Kulturkreises hat gewiß auch mitgewirkt. 
Aufhorchend lesen wir Seite 219 ben Satz: „Die Repetenten beklagten sic nicht nur 
über bie mangelnde Wissenschaftlichkeit, sondern auc über ben anmaszenden Ton 
dieser Neuankömmlinge."

Es gibt eine ganze Literatur über ben fränkischen Volfschar alter im Unterschieb 
vom schwäbischen, unb bas allgemeine Urteil in Geschichte unb ©egenwart geht dahin, 
daß ber Franke nicht durc Anmaszung, fonbern durc bas gerabe Gegenteil, Höflich- 
feit, Bescheidenheit, Zurückhaltung, gute Umgangsformen sic auszeichnet.

Angesichts ber unfreundlichen Aufnahme ber fränkischen Theologen durc ihre 
schwäbischen Stiftskommilitonen am Anfang bes 19. Jahrhunderts wundert es uns 
nicht, wenn sic schon 1813 auf ber Stiftsstube Elysium ein Kränzchen von Hohen- 
Iohern unb (wohl gleichfalls scheel angesehenen) Ulmern findet, unb wenn ein aus 
Niederstetten gebürtiger stud. theol. Cranz bie Landsmannschaft 
Sobenlohia grünbet (Farben: Blau-Weisz-Gelb) (S. 220).

Was ben Borwurf mangelnber Wissenschaftlichkeit gegen bie Stiftler aus bem 
Frankenland betrifft, so bars baran erinnert werben, bafe bie Reichsstadt S c w ä b. 
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