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Am 9. J uni 1922 verstarb in seinem Ruhesitz Jesberg 
plotzlich und unerwartet der vormali ge Direktor der Casseler 
La ndesbibliothek Professor Dr. Hugo Brunner. Mit ihm hat 
unser H essenland einen Mann van scharf ausgepragter per
sonlicher und wissenschaftlicher E igenart und unsere beimat
Hehe Gesehiehtsforsehun g einen .ihrer ileiJiligsten und frueht
barsten Jun ger verloren. Niederhesse naeh Geburt und 
Artgestaltung zeigte sein \Vesen di e Vorzuge und auch die 
Schattenseiten dieses Volksstamms in reiner A uspragung; 
uniibertroffen in seiner Liebe ZUT Heimat hat er ihr ein 
volles Mensehenalter hindureh seine reiehen Geistesgaben 
und beste Arbeitskraft gewid met - alien Zeiten und E r
seheinun gsform en hessiseher Entwicklung h at er seine Auf
merksamk eit zugew endet, und der Forscher wird noch lange 
Zeit seinen Arbeiten und E rgebnissen mannigfaehe F orde
r ung und Anregung zu danken haben. 

Geboren war H ugo Brunn er im Herzen des Hessen
landes, in Gudensberg am 24. September 1853 als jungster 
Sohn des Metropolitans K arl BTunner und dessen zweiter 
E hefrau Adelheid geb. Suehier, die einer in Carlshafen an
sassigen Hugenottenfamilie entstammte . N ach dem schon 
1864 erfolg ten T od des Gatten ubersiedelte die Mutter mit 
dem eben elfjahrigen Knaben naeh Cassel, wo dieser Ostern 
1865 ins Gymnasium eintrat. Sieben J ahre spater, im H erbst 
.t 872, bestand er die R eifeprUfung und ~andte sieh naeh 
Marburg , urn Reehtswissensehaft zu st)ldieren. naJil er dies 
S tudium sehon bald wieder aufgab, ist wohl nieht so sehr 
auf <lin en Mangel an V ersta ndnis fur diese W issensehaft 
zuriickzufuhren - er hat bis in seine letzten Arbeiten und 
Tage hinein ein lebhaftes Interesse fUr juristisehe Fragen 
lI nd insbesondere reehtsgesehiehtliehe Entwieklungen ge
zeigt - , als vielmehr auf den persOnliehen E influfl eines 
Bruders seiner Mutter, Hermann S uchier, der damals Privat~ 
dozent der romanischen Philologie in Marburg war und den 
jungen Studenten so fur seine Studien zu begeistern wu0te, 
daB Brunner 1874 die Universitat Leipzig als Student der 
neueren Philologie bezog. 1875 setzte er diese S tudien an 
lIer Akademie in Munster fort, wohin sein Dnkel inzwischen 
il ls ordentlicher Professor berufen worden war. Hier bestand 
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er im J uni 1877 das examen pro facultate docendi und zwar 
in Franzosisch und Englisch fUr alle Klassen; im J uni 1880 
erganzte er in Marburg das Examen in Geschichte far 
die mittleren und Geographic fOr die unteren Klassen. Den 
Abschluil seiner Beschilfti gung mit den romanischen Sprachen 
bildete die Dissertation "Ober Aucassin und Nicolete", mit 
der er im Marz 1881 an der Universitat Halle zum Doctor 
philosophiae promovicrt wurdc. Seitdem treten die neueren 
Sprachen in seiner wisscnschaftlichen Tiltigkeit vollkommen 
zurilck, urn mehr und mehr geschichtlichen Studien, ins
besondere Forschungen auf dcm Gehiet der hessischen Ge
schichte Raum zu geben ; nur cin halbjahriger Aufenthalt 
in Paris, Oktoher 1883 bis April 1884, knOpfte noch einmal 
an diese Studien an und diente vor allem der Vervollkomm
nung im mondlichen Gebrauch der franzOsischen und -
infolge besonderer sich bietender gOnstiger Gelegenheit -
auch der englischen Sprache. 

Inzwischen war er im April 1877 als Lehrer an der 
stildtischen Realschule in Cassel heschaftigt und, nachdem 
er seiner Militarpflicht als Einjahrig-Freiwilliger beim Hess. 
Artillerie-Regiment Nr. 11 vom 1. Oktober 1877 bis dahin 
1878 genOgt hatte, an dieser Schule endgOltig angestellt 
worden; dadurch bot sich ibm auch die Mllglichkeit, im 
Sommer 1879 eine Tochter des Kaufmanns Kleim in Gudens-
berg als Gattin heimzufiihren. -

Seine Neigung zu historischen Arbeiten , den en er sich 
als Student nur nebenbei gewidmet halte, trat zum ersten Mal 
deutlich hervor, als er, der Neuphilologe, im Sommer 1885 
die Ordnung des stadtischen Archivs abernahm; nun gall 
cs fOr ihn, das gesamte Gebiet der historische n Hilfswissen
schaften, die ihm bisher vollstandig fern gelegen hatten, in 
zusammengedrangter Privatarbeit sich zu eigen zu machen. 

Diese Studien und der Verkehr mit dem damaligen 
Oberbibliothekar der Landesbibliothek, Albert Duncker, 
lie0en in Brunner den Wunsch erwachen, bei sich bietender 
Gelegenheit den Lehrerberuf aufzugeben und in den Bib
liotheksdienst Oberzutreten. Die Mllglichkeit dazu bot sich 
unvermutet bald, als Duncker im Juli 1886 unerwartet nach 
kurzem Kranksein starb. Sofort bewarb sich Brunner urn 
die dadurch - nach Ernennung Edward Lohmeyers zum 
1. Bibliothekar - frei werdende.2. Bibliolhekarstelle, die ihm 
dann auch zum 1. April 1887 abertragen wurde. 331/ ; Jahre 
hat er dieser Anstalt gedient, die ihm erst die Plattform 
bot, von der aus er seine nunmehr ausschlieillich in den 
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Vordergrund tretenden allgemeinen, kunst- und kulturge
schichtlichen Studien durch keine au£leren Hemmungen unter
brochen betreiben konnte. Die Anderung in den Amtsbe
zeichnungen der Bibliotheksbeamten brachte ihrn 1900 den 
Titel "Oberbibliothek ar" ; 19lO wurde ihm das Pradikat 
"Professor" verliehen, und a m 1. Oktober 1912 ilbernahm er 
nach Lohmeyers ROcktritt als _ Direktor die Leitl'ng der 
Landesbibliothek . In die Zeit seines Direktorats fallt der 
U rn- und Ausbau der Landesbibliothek 1912/13, die ihr die 
neuen R aume im U nterstock des "Museum Fridericianum" 
brachte und damit die Moglichkeit gab, ihren Betrieb modernen 
Anforderungen anzupassen. 

Brunners wissenschaftliche Arbeiten sind ausgegangen 
von der Geschichte der ihm ZUT zweiten l-Ieimat gewordenen 
Stadt Cassel. Seine schon 1884 erschienene Monographie Ober 
"Kassel irn siebenjahrigen Kriege" zeig t bereits gute K enntnis 
und sorgsame Verarbeitung der vorhandenen Literatur und 
laBt die Veranlagung des Verfassers zu klarer Darstellung 
und licbevoller Versenkung in Einzelheiten erkennen, In 
der schon 2 Jahre spater in dieser Zeitschrift erschienenen 
U ntersuchung Ober "Die Umtriebe Frankreichs und a nderer 
Machte zurn Umstnrz der R eligionsverschreibung des Erb
prinzen F riedrich von Hessen-Kassel in den J ahren 1755 
und 1756" stUtzt sich Brunner zum ersten Mal auf unrnittelbare 
Quelleo, auf archivalisches Material, das er wahrend seines 
Pariser Aufenthaltes in den "Archi ves des Affaires E trangcres" 
und dern DOsseldorfer Staatsarcbiv gesammelt hatte, und mit 
dem er vor aUem die Stellung des franzosischen Bofes zum 
l<onfessionswechsel Friedrichs genauer darlegen nod somit 
Hartwigs Arbeit in wesentlichen Punkten erganzen konnte. 
In engem Zusammenhang damit konnte er auch den Nach
weis fuhren, da£l der Subsidientraktat Wilhelms VIII. von 
1755 ein e politisch unvermeidbare Notwendigkeit war; die 
damit gegebene enge Verbindung mit England hat dazu 
beigetragen, daB keio Versuch unternommen wurde, Hessen 
zum K atholizismus zurUckzufiihren. 

Mit diesen beiden Arbeiten hatte sich Brunner im Kreis 
tier hessischen Geschichtsforscher bestens eingeftihrt und 
gleichzeitig die Richtung angegeben. in der sich seine weiteren 
Arbeiten bewegen sollten. Zahlreiche U ntersuchungen, die 
in den nachsten J ahren z. T . in dieser Zeitschrift erschienen, 
charakterisieren si ch als Vorarbeiten zu einer im Auftrag 
der Stadt zu bearbeitenden Geschichte Cassels sowie der 
Herausgabe eines dazu gehorenden U rkundenbuches und 
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bebandeln demzufolge alle Seiten der stadtischen Ent
wickJun g von deren ersten T agen an bis ins 19. Jahrhuodert. 
Dieser Plan ist aber nicht in vollem U rn fan g zur AusfUhrung 
gekomrnen. Nicht vorhergesehene anderweiti g zugeteilte 
Arbeit - filr die Inventare der Bau- uod Kunstdenkmaler 
in Hessen - machten es unmoglich, die Vorarbeiten bis zu 
dem in Aussicht genommenen Jahr 19J 3, der Tausendjahr
feier der Stadt, abzuschlieklen ; andererseits hatte die S tadt 
den berechtig ten Wunsch, bei diesem Anlakl eine wiirdige 
Festsehrift vorzulegen. So eini g ten si eh denn die beiden 
Parteien auf die Herausgabe der .. Geschichte der R esidenz
stadt Cassel 913- 1913", die nicht so sehr als die beabsichtig te 
einheiUich aufgebaute Darstellu ng der geschichtlichen E nt
wieklung der Stadt, als vielmehr als eine A neinanderreihung 
einzelner geschichtlicher IIilder angesprochen werden mukl. 
Diese Bilder sind aber gezeichnet von einem Mann , der das 
einschl!lgige Material unbedin g t beherrscht und daher eine 
liberal! auf sicherem Grund ruhende Darstellung g ibt. Neben 
der eigentlichen Geschichte der Stadt, die unmittelbar mit 
der ihrer Fursten zusammenhangt und darum von der all
gemeinen Landesgeschichte vielfach nieht getrennt werden 
kann, schildert Brunner vor all em auch das Leben und 
Treiben der B ilrgerschaft, die wachsende Bedeutun g der 
kirchlichen und Unterriehtsanstalten, d ie vielfachen wissen
sehaftlichen und kunstlerischen Bestrebungen und die E in
fiihrun g und F Orderung von Industrie und H ande!. Wie 
unbeding t der Verfasser seinen S toff beherrseht, zeig t sieh 
auch darin, dakl er angesichts der W echselbeziehung en 
zwisehen der allgern einen Landesgesehiehte und der E ot
wieklung der Stadt diese durchaus im Vordergrund halt. 

In seinen F orsehungen wr allgemeinen hessischen Ge
schichte ist Brunner denselhen W eg gegangen : ausgehend 
von dem ihn zunachst fesselnden 18. Jahrhundert hat er 
das Arbeitsgebiet allm ahlieh vor- und rlickwarts ausgedehnt 
und auf den gesamten Verlauf der hessisehen Geschichte 
erstreekt. Aueh hier ist es nieht etwa nur die politische 
Gesehiehte, sondem in demselhen U mfan g die Kultur- und 
die Kunstgesehiehte des Landes, die seine Aufmerksamkeit 
in Ansprueh nimmt. Die Ergebnisse seiner Forsehungen 
in der Friihzeit hessiseher Entwieklung find en sieh in seinem 
letzten W erk, dessen Druek erst naeh seinem Tod vollendet 
werden konnte: .. Gudensberg, Sehlokl und S tadt, uod die 
Grafsehaft Maden". Hier gibt er unter vorsichtiger Be
nutzung des Urkunden-Materials nieht nur die reichbewegte 
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Geschichte seiner im Herzen des Hessengaues gelegenen 
Vaterstadt, sondern VOT allem auch die Geschichte der Graf
schaft Maden, deren Mittelpunkt Gudensberg ist, und die 
sich mit dem alten Hessengau deckt, somit also die Ge
schichte des damali gen H essens uberhaupt spiegelt. 

Seine Veroffentlichungen lenkten bald die Aufmerksam
keit auch der Staatsregierung auf Brunner; im Jahre 1892 
wurde er mit cler Ausarbeitung einer Denkschrift tiber die 
geschichtliche E ntwicklun g der Stadt- und Landgemeinden 
sowie der Gutsbezirke im Regierungsbezirk Cassel beauf
tragt - bei dem Mangel an Vorarbeiten war diese Auf
gabe eine recht schwierige. 

Auch der Bezirksverband des Regierungsbezirks Cassel 
anerkaI!.nte die wissenschaftliche Zuverlassigkeit Brunn ers 
du rch Ubertragung der Bearbeitung des archivalisch-histo
rischen Teils fur die Inventare der Bau- und Kunstdenk
maler in den Kreisen Grafschaft Schaumburg, Stadtkreis 
Cassel, W olfhagen, H ofgeismar und Melsungen. Im Druck 
liegen hiervon bisher die Schaumburg und Cassel-Stadt be
handelnden Bande vor, wahrend die Verarbeitung der drei 
anderen Kreise noch aussteht. 

Dall auch die Landesbibliothek Brunners Forschertatig
kcit anzog, kann nicht uberraschen. lhr gedachte er ei ne 
cingehende Darstellung ihrer demnachst 350 j iihrigen Ent
wicklung · zu widmen; auJ3er einer Untersuchung tiber die 
C;eschichte der Bibliothek zur le it Friedrichs IT. und dem 
in diesem Bande veroffentlichten Aufsatz uber die Landes
bibliothek in westfalischer le it hat er jedoch nur einen AbriB 
ihrer Geschichte gegeben in der Festschrift zur 75. Versamm
lung deutscher Naturforscher und Arzte in Cassel im J ahre 
I !103. Seine besondere Liebe gehorte den Handschriften
Schatzen der Bibliothek, die er in einer ansprechenden 
I'lauderei im K asseler Tag-eblatt vom 15. XII. 1889 (Nr . 343) 
durchwandert hat. Seine eingehenden Notizen und Vor
!t rbeiten zu einer Beschreibung der handschriftlichen Kostbar
kcitcn der Bibliothek zu einer Darstellung zusammenzufassen 
utld lum Druck zu bringen, ist Brllnner nicht mehr beschieden 
f: cwesen ; sie ruhen beute unter den Handscbriften der Bibliothek 
I l lId sind nach Bestimmung des Verstorbenen nur deren Be
!lIl1tcn zur Benutzung zugangig. 

Itn Dienste unseres Vereins ist Brunner schon fruhzeitig 
""cl lange Jahre bindurcb tatig gewesen. Wiederbolt 
IHH7-88, 1890- 1899 und 1902- 1905 war er Mitglied des 
i{ cd"kti onsOllsschll sses der leitschrift ; 1889-1892 fiihrte er 
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den steUvertretenden Vorsitz, und 1892-1901 stand er als 
Vorsitzender an der Spitze des Vereins. U nter seiner Leitung 
b at der V erein - wie sein Historiograph Woringer be
richtet - nicbt nur an lVIitgliederzahl zugenommen, se ndern 
vcr allem auch sein wissenschaftliches Ansehen ersichtlich 
gehoben. Der Verein bewies ihm daber aueh nur gegebene 
Anerkennung und Dankbarkeit, als er ihn bei der dureh 
die Arbeitsilberhaufung notwendig gewordenen Niederlegung 
des Vorsitzes zum Ehrenmitglied ernannte. 

Das unmittelbare Interesse, das Brunner aUem Volkstilm
lichen entgegenbraehte, veranlallte i11n, im Jahre 1905 einen 
besonderen "Verein fur Volkskunde" zu grunden, der -
ganz ill der Arbeitsweise des Gesehiehtsvereins - dureh 
Vortrage und Ausflilge seiner Aufgabe gcreeht zu werden 

,sieh bemilhte. Es heiBt niemandem der Mitarbeiter zunahe 
treten, wen D man feststellt, dall Brunner der fOhrende K opf 
in diesem Verein war, uod da~ er einen erheblichen Teil 
der Arbeit selbst leistete. Die NOte des Krieges zwangen 
ihn, diese Tatigkeit cinzustellen; den Verein naeh Kriegsende 
zu nenem Leben zu erwecken. erschien un zweckm a.5ig, !3a sich 
der Gesehiehtsverein aueh dieser A ufgaben annimmt. 

Die Grilndung der "Historisehen K ommission fUr Hessen 
und Waldeek" im Jahre 1897 sah aueh Brunner unter den 
Mitg liedern ; g leieh zu Anfang in den Vorstand berufen, 
hat er diesem zunaehst bis zum Jahre 1901 angehOrt ; 1914 
erneut zugewahlt ist er bis zu seinem Tod Mitglied des 
V orstandes gewesen. 

Dem Aussehull fUr Denkmalspflege hat er von · 1892 
bis 1901 angehOrt. 

An auBeren Ehrllngen wurden dem Verstorbenen zu· 
teil : 1913 anlalllieh d.er Einwcihllng der neuen Bibliotheks
raume der Rote Adlerorden IV. Klasse; 1918 das Ehren
kreuz Ill. Klasse des Filrstlieh Sehaumburg-Lippisehen 
H ausordens - FOrst Adolf zu Sehallmburg-Lippe hatte 
Brunner die Oberaufsieht Uber die FOrsWehe H ofbibliothek 
zu BOekeburg zugedaeht ; im September 1918 wurde er von 
der K onigl. Akademie gemeinnOtziger Wissensehaften in 
Erfurt zum ordentliehen auswartigen Mitglied ernannt. 

Brunners Leben ist im biblisehen Sinn kostlieh gewesen: 
Fast sieben Jahrzehnte hindureh hat er ein reiehes Mal\ an 
Arbeit geleistet und Grundlagen und Anregungen gegeben, 
auf denen noeh maneher hessisehe Gesehiehtsforseher wird 
weiter bauen kOnnen. Er hat sieh ei n ehrenvolles Gedenken 
gesichert ! Hop f . 
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V oJ'7.eicbnis <lel' BJ'unner seben Seb riften: 
(VOH Br. aufgcsleJlt.) 

1) UlJc r Aucassin IInll Nicolct.o. Ina ug.·Oiss. !lalle l88€l. 
2) Casscl im siebcujiih rigcll Kl'icgc. CasseI (HUho) 1884. 
H) Gencral Lagrange al s GO ll vcrncur von H CSSCll -On-SSC! (180U- 1807) 

nnd <.lie Schicks:t1o des knrfiirstlicheu Haus· IInd SlaatsschlltzCS. 
Ca,scl (Doll ) [897. 

,I) Die Umtricbe l"filllKrcichs lIull 'lIIdcrcr Mti.chtc zum Ulll sturzc der 
Rcligionsvcrschreibung des Erhprillzc lI }l' ricdrich VOIl HesscD-Cassel 
in den Jahren 1755 nnd 1.71 ;0. Zcilseh rift des Verri ns fiir hcssischc 
Gesch ichte lllld Landeskundc N. F. XII , S. 1. - 80, 

5) Die Politik Lnndgnlf WiJhclllls VIII. von HcssOII VDI' IInd Il<lch dcm 
Ausbru ehc des sicbcnjUhrigc ll Kriegcs Lis z llr I{ol\vontio !! VO II Klostcr 
Seven oinsch Jie13Jich ; ebcnd:t N. F. XIIl , S. l- 224. 

t;) Zur Geschichte lIC!s drC!i l3igHlhrigen Kricgcs, insbesondcrc dcs .Iahrcs 
J(j9l: cbclld a. N. F. XV, S. 188 - 144. 

7) AufzcicilnulIgen des Pfarrers Joh. Christoph Cun lz ZII l(irchditlllo ld 
till S der Zeit des siebcnjiih ri gen Kricgcs (1757- 17G2) : cbenda N. F. 
XV, S. 145- 268. 

H) Bcitrii.ge zlIr Gcschichtc der Schirrahrt in Hessen j ebcuda N. F. xvr, 
S. 202- 244. 

~ I ) Dio WcgHihrung des kurHi rstl ichell M,trstallcs durch die Franzosen 
im .Jah rc l8OG, nebst eillcm kl ei uou Nachspicl j cbenua N. li'. XX IV, 
S. 393- 40'2. 

I()) Bchul\dIuug cincs Geiste1'kranken im Jahrc 1675; ebenua, S. 403 f. 
11) Die Curtis Casscl la : cbcllua S. lj(>5 - 41 li. 
12) I '~in Protokoll der frn nzosischcn Ko lonic zu lI clmurshausen vom Jahrc 

1700; cbcnda S. 4 17 (f. 

IB) Ein genllschtct Brief Landgraf Friedri cl1 s 11. von Hcsseu und seine 
tl nclle ; cbcnda. S. 420- 425. 

1 I) Gcschiehtc der Stadt Gudensberg unt! des Landcsgeri chtes Maden. Mit
teilungen lies Vereins fUr hessische Geschichtc 1.897. S. l - 45. 

lr,) I%erhard , Gmf von I-lessen nud l-I erzog von }t'rankcll . Zschr. "HCSSCIl
Inud" , 1887. !iroiJenr. s. 2 ff. 

11 :) Auszugc <lUS den Bricfcn des Kapit~ins im 1. wcstfiilischcn l-I usare n
regiment Fcrdiuand \'on Westcrnhagcn aus dem Fcldzugc von l8 12: 
I'bcnda 11 , S. 252. 

17 ) Ilcl"mann, Landgrar von I-I essen, I( urfiirst null Erzbisehor von KOln: 
chend" Il l, S. [27 IT., [42 IT., [68 H. , 2[4 H., 23 [ IT., 278 IT., 294 H. 

IH) Dic niccl crhess ischc Landsmanllschaft in Jena illl Jahre L7Ll : ebenda 
11', S. 2GB H. 

1 ~ 1 ) ~ c111d c uull Kirchc in Hesscn wahrcnd nnd un cll dcm dreiOigjahrigen 
I(ricgc: ciJcnda V, S. 820 H. VI , S, 6 rr., 18 ff., SO IT., 42 rf., 54 ff., 70 If. 

~'J ) l( ur7.o Geschichte del' Stadt Casscl mit besondercr Bcrn cksichtignng 
tips Armenwcscns ood dcr Wohltlltigkeitsanstultou. ]n: Fcstschrift 
zu r 10. Jahresvcrsnmmlnng des dcutschen Vcrei ns mr Armenpflegc 
IIIIlI \\'o hl Wtigkcit Cnsscl l88tl. S. [- 8 .1 . . 



276 Hop! 

21.) Ubcr aka,demischc Homanc des 18. Jahrhundcrt.s als Quollen fUr die 
Geschichto des studCllti schclI T~c bens, sowic Ober dercll Verfassc r. 

2-2) 

23) 

24) 

Akademischc 1\lonatshcftc .. Ig. VII , 180 1, Hcft 2,311.4-. 
Die Cassclcr Landcsbibliothok. 1n: Fcstschrirt zur 75. Vcrs ammlung 
deutschcr N<lturforscher lIud Arztc in Casscl. esse11903. S.25 - 37. 
Hl.lbcnl SlI,L rata libeJli. Eine Wundcrnng dllrch die Ilandschriflcn
Au sstcllung del' J~andcsb ihl ioLh ek zu Cassel. Cassc lcl' 'I'n.gebllttt 18Sn 
Nr. 346. 
Ocr i\'1arquis de Luchct. Ein Bcitmg l.ur Gcschichte dc~ Hores, 
besolldcre def flil'stlichcn lI ofbib liothck untor Lgr. Fricdri ch 11. 
Hasscll ; cbeuda. 1908, Nr. l08, 110, 112-14. 

25) Die FoieI' def Erhcbullg I-lcsscn-Cnsscls zum KUl'stRltt. (Ei ll Oedcllk
blatt ztlm 100. Jahrcs tag) ; cbemln, I!)()G, Nr. Z'26. 

2H) Heitragc Zll r Gcschichte del' i\rztc Hud Apotheker ill HessclI, insbc
sonderc in Cllssei; ebenda. WOG, Nr, 410 - 450. 

27) Casscl "Oill Oktober 18 13 his Will Oktobcr 1814. (Nach Mittcilllllgen 
t1 er Briidcr Grimlll IIIHI andcrn gloichzeitigen l)llell en): ebcnd!L 1003, 
Nr. 484, 487, 489, 4tH, 493, 495, 4m. 

28; Die Bcdelltung der i\lader lIoide fUr die hcssische Geschichte. \101'
trag. Anhang zu lI esRlc rs Hessischer Gcschichte. S. 177 IT, 

2}J) Der Odenherg nnd seine Um~ebll ug in Sago und Geschichte. Vgl. 
Cassclcr Allgemcino ZoiLung 1886, Nr. 151- 154. 

00) DilS lIh~nnorbad ill Cassel nlld sc in Schlipfer; cbcmJa 18!lI , NI'. 244 
nud 245. 

Sl} E rnst Koch, der Diehter des " Prillz HOSi~ Strurn in". Mitteilungen all s 
sei nem Lebcll ailS den .I;lilfcn 1810- 1&.16 ; cbendil 1891 , NI'. 244 
und 24.5 . 

.J2} Geschichte "on Handel uncl Gewcrbe in CasscJ "on den iiltestcn 
Zeiton bis ZUIIl drei15igju.hrigen Kriegc; chcnda. 189 1, NI'. 335- 850. 

83) Ober das Cnssclcr SchutZClIllIlUS, die aHen SehUlzenkompagnien unrl 
den jetzigen SchUtzenvcrein; ebeulia. 1894, NI'. 23l. 

34) Ober Gutsbezirke im ehclUaligen Kurhcsscn i cbenda. 1894, NI'. 2H5, 
296, 299 u. 802. 

35) \Vie cs im siebenjH,hrigen Kriege ZlI Melsungcn an def Flllda herging. 
Nu.ch den Aufzeichllun~c n uos dortigen Biirgcrs Conrad .htkob lIUter. 
J'1<wsfreulld, Sonlltagsbci lage znr C'lssclcr AlIgemeillcn Zeitung 1Bn2, 
Nr. 24- 28. 

36) Kunig Jerollle VO Il WestJa.lcll IIlId seine Rcsidenz. 
Miinchener AJlgcmeinell Zeitllng 188.Q, NI'. B9 U. 34. 

Bcilngo zur 

37) Kurfiirst Friedrich Wilhellll "011 Hessen lInd seine Truppcn illl SomUlcr 
186G : ebendu. 1892, Nr. GB. 

flB) Der Lttkai des Kurprinzcn. Eine gehcimnisvollc Geschi chte. Frnl1k
furter Zcitllng 1902, Nr. 180 u. 1.31. 

SV) Ober Geschichtsa.nffassung vom gescll schaftswissensch:Lrtli chen Stand
punktc nus. Zeitschr. "Gegcllwart" lOOS, NI'. 2L 

40) Die kirchliche \Iel'waltuug der Abtoi Fulda zur Zeit del' hesse ll-kasseli
sehen Oberhoheil (1632- 1GS4). Archi v fHr hessische Geschichte u. 
AltertullIskulldc, Aht. Hir KirchclIgcscilichtC' , Bd. I, HI~ft 4. 
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11 ) Theophilus Ncubcrger. Lchcnsuild eines hesscn-k,tssclischon Superin
tendonten <lU S den 7.citcn des drcilligjiihrigell Kri uges. Zeilschrift f fir 
Kirchengeschichte, hggb. VOII Brieger u. Bess. Jg. XX I V, w03, Heft 
3 u. 4. 

I:?) Oberblick Huer die geschichtliciJ e Entwickelllng "Oil lfalH.lcl IIntl Gc-
werbe in Ca-sse!. Einlcitung ZUtll Kat.alog del' Juhil ii. lllll s-Gcwcrbe-
Ausstellwlg. C~lssc l 1905. 

' I ~! ) Joseph Maria. VO II Radowi t.z. Casselcr 'J'a.geiJJa tt 1905. NI'. 7U, 81, 83 
• 

-1-1 ) CasseL lInd die deutsche Volkskundc. CasseJcr 'J'agcblutt 190G. 
Nr. 50G . 

. If» Ober Gutsbezirkc irn ehcllllliigcll Kurfiirstentawl ll cs~en. Eine ge
schi chtlicho Skiz7.c. [ l8!)2.1 

Hi) Gefitngniswcsen in H.ltcrcr hcit ill lI esson IIIllI bcsontler::i ill Cassel. 
Vortrag. Hausfrcund , SonutagsiJ cilagc zur Casselcr Allg:. ZCit.Ullg 1909. 
Nr. 2, 3. -47) Die sog. Garde-du-Corps-Nacht (n./w. April 1.843). Vortrag; cbcnda 
! VOO. Nr . G, 7, 8. ' 

loS) Geschichtc def Ca.ssclcr Rathausef. E'cst.schrift zur E inwcihung des 
neuen Rat.hauses def Residenzstadt Cassel am D. Juni 1909. Cassel 
(Schlemming), 1909. 

,18) Geschichte der St. Cyriakus-Ril'che in del' AJt.siaut Cassel. Zei tschr. 
f. hess. Gesch. 43 (N. F. 33). 1909. S. 50 - 70. 

flU) Ober Wilhelm Vernuckens biluhauerische Tiitigkei t in Casscl : ebenda 
43 (N . F. 33). LilOD. S. 7l- 74. 

r,n Lebensla.ufe einer Anzah.1 von Geistlichcn in C,Lsscl !lnd den Dtirfern 
ner drei Casseler Gerichte aus dem Jahre 1560. Beitrlige zur hess. 
Kirchengeschichto Bd. 4, H. 3. S. 187- 198. DUl'lllstadt 1910. 

fd) Cassel im \Van del del' Zeitcn. TIIustri erte Zeitung lld. 136. Nr. 354 l , 
W ll. 

rl ! ~ ) Geschichte der Residenzstad t Cassel 913- 191.3. Cassel (PilIal'dy & 
Augustin) 1U 13. 

rll ) Die ill tcstc Anlage der Stadt Casse l. Hessische Chronik 1V14. H. V. 
r,G) Del' Flirst Jwan Golowin. Quellwasscr flirs deut.sche Haus. Jg. 3D. 

Nr. 3G. Cassel, WI4/15. 
r'li) Ei nige llIutlu-teile HUS del' Zcit vo r 100 Jall rclI . Ebend lt Jg. 3i.l . Nr. li . 

Casse! lVI4/15. 
r,7) Aus den Kampfen UUl Ypcrn und Menin im .JlIhre 1794. Ebenda 

Jg. 3a. Nr. 33/34. Cassc! 1914/ 15. 
r,H) Der Druselturm. Casse.Jer 'I'ageblatt WJ5. NI'. 54n. 

W ) Ocschichte des BeUe vue - Schlosses in Kassel. Ze itschl'. f. hess. 
Gesch. Bd . 4!J (N . F. 39). WW. S. 233-~4L 

lill) Ernst August, liollig \"011 lIannovel' 1837- 185 1. Quellwasser fiirs 
dcutsche Haus. Jg. 41. Nr. 15. W17. 

' ;1} Die Ukmine. Ebentla Jg. 41. Nr. 17/ 18. Casscl lOl7. 
' i~) 1\ ltrl Wippermanll IIl1d die Kasseler OberiJiirger1l1ciste rwahl in den 

.Ia,hren 184.1-42. ·Hessische Chroll ik. Jg. G. Heft 12. Danllstadt 
Lil U . . 
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Ga) KJoslcr Mcrxhituscl1 . Ja.hrLmch fUr die Denkmalspflcgc im Hcg'-Bcz. 
e",".1. L Marburg (Elwcrt) j()20. S. 118- 125. 

U-I} Gudctl sbe\'g. Schloll und Stadt und die Grufschaft Maden. CMsol 
(l'iJ "",I Y ) 1 U:l-2 . 

• 

Nachtrag 

zum Aufsatz "Bei trage zur Geschichte der U niversitat 
Marburg im Zeitalter der Aufklarung" von Dr. Dersch . 

Zur Geschichte der Anatomie (5. 182) vg!. neuerdings 
Paul A. J aensch, Beitrage zur Geschichte des;anatomischen 
Unterrichts an der Ull iversitat Marburg, in: Ergebnisse der 
Anatomie und Entwicklungsgeschichte (IU. Abt. d. Zsch. fU r 
die gesamte Anatomie) 25 (MOnchen u. Berlin 1924).772-823 . 
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