
KfdHe Bdlr4ge 

wegeH sdller Iterofsdlelf Tatelf bera/lHtte 
teure Htld, weilaHd Herr P/ll1ips Lalfdgraf 
zu Hessell , .,. geHallll' der Gro{1mUtlge", 
wird der Beiname bald fest . wie die Per· 
son alia der landgrafen Friedric:h (1655) und 
Hennann ( 1657) zeigen, auch in Schriften 
auSerhalb Hessens, wie Ju1. Wilh. Zinkgrefs 
Apophthc:gmata (Leydc:n 116441 I. IH) be· 
zeugen : soUte berehs seine Erstausgabe -
StraBburg 1626 - statt wie noch in Bd. 2, 

23 .. Llllldgrllff Pllillps der Eftere VOH 
Hesscu" d ie Fi.igung "Lalldgrll( PJlilips III 
Hessell gellallt der Gto{1l11lltlge" haben, so 
kame ihm der erSfe Platz unter denen zu, 
die Lgf. Philipp mit seinem geschichtlichen 
Beinamen nannten. - IWie ich kurzlich her· 
ausgefunden habe, kommt er ihm zu, denn 
die Erstausgabe (vorhanden UB Gottingen. 
Adagia 3226) hat S. 164 die oben gebracbte 
Wendung.) 

Was bedeutet der Beiname7 Nicht das, 
was wir heute unter .. gro{1mat/g" verstehen. 
Die Verbindung zu GroSmut und Edelmut, 
die sich in der Fiille des Gliickes zeigen, 
fehlt . Die Worterbiia.er der Zeit iibersetzen 
IHaglf'lIIhuus mit "gro{1l11iltfg. gelterzr. tap· 

fer. haltH, Iftutlg, dus rap(ereH Gelftu,s. der 
elK Htldellllllu liar , ,"a'llllfaf'" und z5hlen 
als Synonym a auf: al1/1110SUS, gellerosus, 
fortis. alldax. Allein das zeigt. daB der Bei
name Magllaufmus, det Gro{1mfltlge damals 
.. der Mutfge, der Ttlplere" bedeutete und das 
schnelle Zugreifen, die T apferkeit und Kiihn. 
heir. den groBen Mut und festen Sinn in 
Abwehr und Bewahren kennzeimnete, wie 
ja 1534 auch der papstl1che Nuntius den 
Landgrafen aIs gfoveue audace molto (Nun· 

147 

tiaturberia.te 1, 1 S.222) gesa.ildert hatte. 
AIs Uhlle HessclIs pries ihn Rodingus: "cr 
Ila. eillS Hddell MII. I wag. Lalld. Lellt, El" 
ulld Gut" s3ng das Volkslied und "das 1st 
der gro{1 ulld rapfer Held" die Hessische 
Reima.ronik. Henr. Pantaleon schrieb in 
seiner Prosographia beroum 3 (B3seI1566) : 
Hac aulml et corporfs fortillfdflle Pllilfppus 
IfItlglltlllf ttlltortrate", III GermQllfa et apud 
ex.eros slbf cOII'paravit, und Kirdlhoff 1602 
im AnschluB an Luther: .. Se/Hcm Alter 11t:lch 

efll vot'telll/dlcr. bellerztcr FilrH. eh' 
KrlegsmtHHI ulld Arm/lfflls. Hfdtt gar gro{1ell 
mId s.tlthell Lelbs, Im Raf aber IIl1d Vers.alld 
mifchtfg Imd glachse1fg. Fortes forllma 
iUllar." Nom im 18. Jahrhundert war man 
sicb dessen bewu8t. daS Kuhnheit und krie
geriscbe Leistung uhe:rhaupt Landgraf Phi
lipp die auszeichnende Charakterisierung 
gro{1·/luitfg eingetragen haben . MagJf/tudo 
tlnilHI (IHtlgllaHfl1litas) et rerulII gcs,aru'H 
gforia (magllltudo)MagHtlllimf cogHomeH fH

didll (aetetUulIf MagHf et MaglltlHillI1 cogno
men Indufr) scbrieb 1716 und 1718 Joh. With. 
Waldsmmidt. und Eberhard Wilh . Myler 
urteilte 1740 in einer Wittenberger Disser
tation De salvo conductu : Maglfus erat 
Plttlippo Qllh'IIfS. sed celsfOt pall/o quam 

ipsllls tlllle et fItotum t elflporUIII cOlfdftlo 
ferebat, Aurn den gleichen Beinamen des 
Kurfiirsten Johnnn Friedrich von Saa.sen 
erklart 1799 Joh. Adolph Leopold Faselius 
aIs der Tapfere und Mutige. Diese Bedeu
tong muG man sich immer gegenw3rtig 
balten. wenn man den Beinamen iandgraf 
Philipps richtig verstehen will. 

Wilbelm Scbmitt 

Oer Miinzfund von Battenhausen 

Am 21. 11. 1940 pnugte der Biirger· 
meister Joh. Garthe in Battenhausen (Kreis 
Frankenberg a. d. Eder) ein schon tangere 
Zeit brachliegcndes Grundstuck in der Ge· 
wann "in der Feile" (im Me6tischblatt 
"Emmersbach" bezeichnet) besonders tief 
urn. Beim Auseinanderackern stieB der Pflug 
3uf etwa 20 Silbermunzen. Garthe grub an 
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der Fundstelle nach und stieS in etwa 40 cm 
Tide auf den unteren Teil eines braun gla
sierten Kruges, sogen. Dreihauser Stein
zeug. in welchem sia. die Hauptmasse des 
Gddes befand. Am anderen Tage fand man 
beim Absumen der Fundstelle noa. einige 
Miinzen, aber keine Gefa6scherben mehr. Im 
ganzen bracbte man 3 Gold· und 192 Sil-
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bennunzen zusammen. Von dem Krug ist 
nur der mHere Teil erhalten geblieben. Ocr 
obe re ist wehl sman friiher von der POug· 
schar erfa6t uod nadl uod nadl abgcackert 
worden. Nach den hhreszahlen uDd def Er· 
haltung def Fundmiinzen muG der Schatz 
bald nam 1612 vergrahen worden sein. 

Wie waren nun die Miinzverhaltnisse 
DeutSchlands um dicse Zeit? Erst 211 Be· 
ginn des 30jiihrigen Krieges hatte Deutsch
land eine groBe Miinzkrise durchgemacllt. 
we1che darin bestand. daB man gro(\e Men
gcn unterwertigen, besanders Kleingeldes 
hersteIlte, desscn Metallwert hinter dem 
aufgepriigten Nennwert stark zuriickblieb. 
Die Folge davan war eine ungeheure Preis
steigerung, vergleichbar det Geldcntwer
tung. welche wir am Ende des 1. Weltkrieges 
crlcht haben. Oiese Krise. welche man aIs 
die "groBe Kipperzeit" bezeichnet. war aber 
verhaltnismaBig sclmell Uberwunden wor· 
den. indem man ab 1623 wieder zur Aus
pragung nach dem aIten ReichsfuB zurudc· 
kehrte. welcher die Auspragung von 9 Ta· 
Iern aus einer feinen keInischen Mark Si I· 
ber (= 233,856 g) vorsduieb. Man war so 
fur einige lahrzehnte zu einem einiger· 
maBen ausgeglichenen Zustand gekommen. 
Freilich wurde die al te W5hrungsmlinze. der 
Taler. infoIge des Silhermangels immcr 
knnpper. In diese Liidce stTomten ::IUS den 
Niederlanden die dort lOassenhaft gepragten 
Philippstaler und ihre Nachfolger. dazu fran· 
zosische. englisme uDd andere Silbermunzen 
ein. Auch dieser Fund enthalt 80 derartigc 
Eindringlinge - teilweise hesdtnitten und 
stark abgenutzt -. welche tro tz aller Ver
bote im Umlauf waren und einen standigen 
Anteil an den Fundmassen des 17. Jh. nus· 
mamen. 

Aber smon bald nach dem Westfiilischen 
Frieden entstand eine neue Gcldkrise. Aus· 
gelost wurde diese durch die groBcn euro· 
p5ischen Kricge 1667-68 erster, 1672-78 
::weiter. 1688-97 dritter Rauhkrieg Lud· 
wigs XIV., 1682-99 zweiter Tiirkenkrieg. 
1689-90 englisch·irischer Krieg. Oer Geld· 
hedarE fur die T ruppenhaltung erforderte 
eine 10fache Auspragung. In dicser Zeit 
krcditloser. reiner Metallwahrung bedeutete 

das, daB zur Befriedigung des ungeheuer er· 
weirerten Geldbedarfs die Mecallbestande 
gestreckt werden muBten. indem man den 
Feingehalt der Miinzen durch Kupferzusatz 
verringerte. lm Gegensatz zu der 1.. der 
"g roBen" Kipperzeit verringerte man in die
sem. aIs "kleine" Kipperzeit bezeimneten 
Ahschnitt aber vorwiegend die groBeren 
Sorten. Nachdem schon viele siiddeutsrne 
Staaten, insbesondere Wiirttemberg und 
Kurpfalz. zur Pragung unterwertiger 1 h 

30- und 60·Kreuzerstiicke. sogenannter 
"Landmiinze" iibergegangen waren. f~lgte 
1659 Kaiser Leopold unter dem Zwang der 
oben geschilderten Ereignisse mit eiliger und 
massenhafter Auspragung von im Fein· 
gehalt berabgesetzten 1-.2·, 3·. 6·, 10- und 
15-KreuzerstUdcen. welche sich weit uber 
Deutschland verbreiteten. Aucb im Fund 
von Battenhauscn sind noch solche kaiser
lichen Her vertreten. Andere Fiirsten. so die 
schlesischen Herzoge. Salzburg und die En· 
herzege von TiroI. folgten seinem Beispiel. 
Wi:ihrend aum der GroBe Kurfiitst zu ge· 
ringh altigen Auspragungen iiberging. be· 
mUhte sich Sachsen, fre ilich ohne Erfolg. den 
alten ReichsfuB einzuhalten. Die Moglich· 
kcit, auf dem Wege der Feingehaltsverrin· 
gertlng Miinzgewinne zu erzielen, wollten 
sich viele, hauptsiichlic:h kleinere Reichs· 
stande nicht entgehen Iassen. Obe rail. be
sonders ab er im Westen Deutschlands. 
schossen sogenannte "Heckenmiinzen" em
por, worunter man reichsrecbtlich nicht zu· 
geiassene, spater aber auch schlechthin soIche 
Miinzstatten verstand, welche nicht nach 
dem vorgeschriebenen ReichsmunzfuB prag
ten. Die meistgepragte Miinze war im We· 
sten der Gulden zu 60 Kreuzern, meist 
Sortengulden genannt. Unter den viden 
Fiirsten. welche sich an der Guldenpragung 
beteiligten, seien hier nur die Grafen Lud
wig von Solms·Hohensolms und besondf"rs 
Gtaf Gustav von Sayn-Wittgenstein ge
nannt. Ein kaiserliches Verbot der Gulden· 
pragung von 1676 hatte keinen Erfolg. Man 
umging cs. indem man unte r Weglassung der 
Jahreszahl weiterpragte. Auffallenderweise 
enthalt der Battenhauser Fund keinen ein· 
zigen Sortenguldcn. welche gIeichzeitigen 
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westdeutschen Funden der kleinen Kipper
zeit ihr bcsonderes Gepr5ge geben. Von dem 
Grundc dafur 5011 spater die Rede sein. 

Die sch5dlichen Folgen dieser Zustande 
liegeR auf du Hand. Es setzten deshalb in 
den hhren 1665-70 viele Bemuhungcn ein. 
urn diesen MiSst3ndcn abzuhelfen. Getragen 
waren diese mein van den Reichskreisen. 
welch en die Aufsicht Ober das Munzwesen 
oblag. Van diesen Vcrsuchcn bnn im Rah
men dieser DaNtelluDg nicht die Rede sein. 
Zur Beurteilung des vorliegenden Fundes 
ist allein wichtig der aus den Verbesserungs
bestrebungen huvorgegangene Vertrag von 
Kloster Zinna. welcher am 27 . 8.1667 zwi
smen dem GroBen Kurfiirsten und dem Kur
fiirsten Johann Georg 11. von Sachsen ab
geschlossen wurde. Die Anregung ging vom 
GroSen KurHirsten auS. welcher erhnnt 

hatte, daB cine dauerhaftc. Bestand ver
sprechende L5sung der Miinzfrage nur im 
Einvernehmen mit den Nnchbarstaaten mog
Iich seL Dem Vertug trat im folgenden 
Jahre noen Braunschweig-Liineburg beL 
Ohoe dem Vertrag offiziell beizutreten. 
mun:ten mlch mm auch nom andere Furnen 
wie MansfeJd und Stolberg und die nieder
s5chsischen Stadte. Die groBen Erwartungen. 
welche Kurfjjrst Friedrich Wilhelm auf den 
Beitdtt anderer Reichssd.nde. u. a. :luch Hes
sen-Kassels setzte. gingen jedom niche in 
Erffillung. Insbesondere lehnte der Kaiser 
die Beteiligung ab mil der Begriioduog. da6 
er fur seine Erblandc in def Lage sd. selbst 
Ordoung zu schaffen. Welche Neuerung 
brachte nun def in Zinna angenommene 
Miinzfu61 Grunds5tzlich hielt er an dem 
alten ReichsfuB. 9 Taler aus der feinen Mark. 
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fest. Die Pragung des Reicnstalcrs wurde 
aber tatsiicblich aufgegebcn. In dem zunacbst 
nur interimistism fur die ScheidemUnze an· 
genommenen lol/!·TalerfuB wurden nur 
groBe Mengen von 213· Talern gepragt. 
welche dem siiddeutschen Gulden IU 60 
Kreuzern entspramen. Daneben schlug man 
1/3-Taler (=30 Kr.) und 1/6-Taler(=H Kr.). 
Die Auswirkung dieses Vert rages spiegeit 
der Fundinhalt mit ansdl3ulicher Deutlich
keit wider. AlIein 33 Dritteltaler des Gro
Ben Kurfiirsten nam Zinnasmem FuB sind 
darin enthalten. Dazu treten zwei ycn Mag
deburg, 15 von Braunschweig. 4 van Kur
sachsen. 2 von Mansfeld. 7 von Stolberg. S' 
von Hameln. 10 vcn Hannover. 6 van Hil
desheim. 1 vcn Northeim. Mit 85 Stiideen 
sind also die Miinzen dieses FuBes die groBte 
Gruppe. Wie kommt es nun, daB von den 
westdeutschen Gulden keine in dem Fund 
enthalten sind7 Die Grunde sind einmal 
darin zu suchen, daB die Flut der Guldenpra~ 

gung erst mit dem Jahr 1674 einsetzt -
offensichtlich begiinstigt durch die Verrin~ 

gerung des Silbergehaltes im Zinnaschen 
FuB -, also zu einer Zeit, in welcher der 
Battenhauser Fund mutmaBlich smon der 
Etde libetgeben war, abet auch darin, daB 
der Fund bum den heimatlichen Geldumlauf 
widerspiegelt. Er ist sehr wahtsmeinlich von 
Notdosten her an den Vergrabungsort ge
kommen. Dies zeigt deutlich die beigegebene 
Karte des Einzugsgebietes, welche liber
wiegend Munzstatten aufzeigt, die im Notd
osten des Fundortes, teilweise weit entfernt 
liegen. Dieses Bild kann auch nicht dutch die 
vielen Miinzen niedcrlandischer Herkunft 
getriibt werden. denn diese liefern, wie die 
Pragejahre zeigen. teilweise schon lange urn 
und haben, wie die Miinzfunde beweisen, 
ganz Deutsddand gleichmaBig iiberflutet. Es 
scheint so, als ob der Eigentiimer gerade die
ses neue Geld besondets zuriickgehalten 
hatte. Es liegt nahe, die Vergrabung mit den 
politischcn Ereignissen det lahre 1672/73 in 
Verbindung zu bringen, welche auch die 
Umgebung des Fundortes nahe betiihrt ha
ben. Wahrscheinlich hangt sie zusammen mit 
dem Vordringen des GroBen Kurfiirsten 

KleiJ1e BeitriAge 

---- ------ ------

nach Frankfurt und seinem Rlickmarsm nam 
den Niederlanden. 

Es kann bier nur eine kurze Obersimt 
des Fundinhalts gegeben werden. Eine ein~ 
gehende Besdueibung enthalt die unter Nr.l 
der angegebenen Literatu r angefiibrte Fund
besmreibung. Es waren im Fund vertreten: 
Rom.-Deutsm. Reich (3) , Liittidl (8), Mag
deburg (2), Osnabriick (8), Brandenburg 
(34). Braunschweig-Liineburg (ll), Braun
schweig-Wolfenbiittel (4), Hessen-Kassel (2). 
Kurpfalz (1), Samsen (4). Schlesien (1). 
Bentheim (1). Mansfeld (2), Stolberg (7). 
Bremen (4), Hameln (S), Hannover (10), 

Hildesheim (6), Numberg (1), Northeim (1), 
England (6). Frankreich (1). Schweden (1). 
St. GalleD (1). Ungarn (1). Brabant (39), 
Geldern (1), Hennegau (6), Holland (16). 
Overyssel (1), Utrecht (2), Westfriesland 
(2). Daventer (1). 
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