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I(arl Adelhard von Drach. 
• 1839 19 1 5 . 

D er T od, der heute T ausende junger H offnungen 
kni ckt, hat hier ein langes a rbeitsreiches Leben mit milder 
H and geendig t. Mit Drachs Scheiden ist die hessische 
Gelehrten welt urn eine Gestalt von starker Eigenart und 
nicht gerin ger Bedeutun g a rm er , der V erein verliert eines 
sein er hervorragendsten Mitg lieder, viele unter uns trauern 
einem unersetzlichen Freunde nach. 

Drach sta mmte aus einer h essischen Familie, die im 
16. J ahrhundert in Oppenheim nachweisbar ist; 1609 er
hielt ie -den Adel 1). S ie war in F rankenberg und in der 
Gelnhauser Geg end begutert: ihr gehorten unter anderem 
das jet zt von K arlshausensche Gut bei AltenhalDlau und 
die Eisensteinwerke bei Bieber, die heute Kru ppsches 
E igentum sind. E ine v. Drachsche Armenstiftun g in Alten
h aPulau erinnert noch in unseren T agen an die alten Be
sitzer. Drachs nachste V orfahren vaterlicherseits waren 
Offiziere. Sein GroPuvater und einer seiner GroPuoheime 
ka mpften mit den H essen in Amerika, ein anderer GroPuoheim 
unter Napoleonischen Fahnen in RuPuland. S ein Vater, Chri
stian August, sta nd zuletzt als H auptmann im 3. Kurhess. 
Infanterier egiment zu H anau. Drachs Mutter, Katharina 
K aroline, w ar die T ochter des Hanauer Kantors Luj a . 
In der va terlichen wie in der mutterlichen Familie find en 
wir mehrer e Geometer; in dem V ater der Mutter war zu 
dem ererbten S inne fur MaPu und Zahl die Gabe der 
P hantasie hinzugetre ten. Der Kantor Luja genoPu als Cello
spieler und Komponist groPues Ansehen uber die Grenzen 
seiner engeren H eimat hinaus. Die kunstlerische Anlag e 
blieb der Tochter erhalten. Schulerin des Hanauer Malers 
und Kup ferstechers W esterm eyer hat sie es in der Malerei 
w e it ubel' das MaPu der Liebhaberleistungen gebracht. Ein 

1) Aufzeichnungen zur Geschichte der Fa milie sind aus Drachs 
NachlaH in den Besilz del' Kasselel' Landesbibliothek iibergegangen. 
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d e l' 1' :IS;1( ,II'/" (;( ' IILdd" !" i1I ' ril ', 1)11 , (' il l' nmalDigen Zuge d es 
C in l-r ( 1>;11111 ' 11 I " ,,11',,: 111 ,1, 111 '11 , ', \ " I's liindlich, dalD d as 
M ~i.d 11 1I i ll 11 ,1110111 "illl ' )" ,I"j''ll, ' I' Ihl IlI'illlln g war. Drach 
w ar d as in zig I ' illd (i \ 'I ' 1',IIi' . 

Am 23. Juni JHBD it I" HI'I J\d \' lhan l v n D rach 
er n annte und schrieb s i ch Alhard in I J ' [11 , U im Hause 
d er Engelapotheke geboren. 1857 v erlielD er das Gym
nasium seiner Vaterstadt, studierte in Heidelberg und 
Marburg Mathematik, promovierte in Ivrarburg 1861 und 
habilitierte sich dort 1864, 1872 wurde er zum aulDer
ordentiichen Professor ernannt. Die Liste seiner mathe
matischen Vorlesungen ist lang, und er hat auch m ehrer e 
math ematisch e Arbeiten in den ersten J ahre n sein er Lehr~ 
Uitig k eit v eroffentlicht. Abe t', wi e 11 a man n in s iner Red e 
a m Grabe in Marbur a 'l: ,, ~r w ar Professor der 
Mathemalik von Amls IN g . 11 , 11 i 1 ri k er der Kunst von 
B erul' und N i ling I"~ I ;IS mOll rli h e Erbe forderte scin 
vol l s I" 111. I ~ r 11(' l iili g lC' s ill eig ung mit der Kraft 
sein s T !1Ip ' ra I1l (' llls ill g rof3 r Vielseitigkeit, als L ehrer, 
als F 1'5(' I1('r, a ls S, III1Jl1l cr und zuletzt a ls Ptleger der 
] e nl l11 iiil'r s('i l1('1' ' l1 g (,I"11 Ile imat. 

J\L1f 1 ~ \ ' i s l' ll ill 1 ulschla nd, Osterreich, der Schweiz 
un] II :ili (' 11 111 1<1 ill Ilinger e n S tudien a n den B erlin cr Mu
s nl (' 1 It, l)ra ' il s i 'h in das neue Arbeitsfeld c in, Man 
WLln ' hi \' ih ll <i a u rnd in Berlin zu h a1ten, abcr die Liebe 
ZLl r 1 i(' illl al war ZLl machtig : er benutzte seine Bcziehungen, 
1II1l s i(' 11 Cill (, 1l L hrauftrag fur die mittlerc und neuere 
J 1111Sl 'l', ' ,hi ,ill a n d er U niversitat in Marburg ZLl er wirken. 
J :un il i)('gl'C1n<i le er den dortigcn L ehrstuhl fCll' Kunst
g cs 'h if'lllt', cl r [Clr die Erforschung und PH cg dcr De nk
m ~d('r 11 ' S " IlS ein nicht ger ingeres Bedi'trfnis i l, wie fur 
di e Bi ld ul1g unsere r Jugend. 

I i(~ V r inigung mathematischer und k ClIlsllc ri sche r 
n g:i1 )lIll g fClhrte D rach auf d en Weg, d en seit ]c m Alte rturn 
so vi I (; i' Io ler Kunst gegan gen sind, und d c l' rcrac1e h eute 
wi 1I r vo n Kunstlern und Gelehrten vie 1 auf ycsucht wird, 
s ic brach t ihn zu Forschungen i'tber die m athematisch e n 
G run c1 la "Cll del' asthetischen Sch o nheit. S e in e Abh and
lung ub r dic T ria ngulation an den mittela1terli che n Kirchen 
ist ein e l'c ilc F rucht seiner Studien auf diesem Gebiete 1) . 

.. 
' ) Fill' di e h ie!' angefi.ihrten Arbeiten Drachs verglciche die Uber

sichl i'ib er se in e Wcrke am SchluJ3 des Nachrufs. 
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Er selbst, del' von seinen Arbeiten nur zu bescheiden 
dachte, legte Wert auf dies W erk und gedachte es noch 
zu erweitern , urn dem h erko mmlichen U nglauben, auf den 
auch seine Ergebnisse stielDen, zu b eg egnen. Auch ein 
K olleg tiber die Anwendung mathematischer Gesetze in 
del' bildenden Kunst findet sich im Verzeichnis seiner Vor
lesun gen. DalD den Mathematiker ein Grenzgebiet wie 
die Geschichte der U hl'en und Instrumente anzog, ist ver
standlich. Seine beiden Arbeiten tiber die Marburger 
Globusuhr vVilhelms IV und den fur Wilhelm IV tatigen 
J ost B urg i, Kammeruhrmacher K aiser Rudolphs Il, zeigen, 
wie er mit g leicher S icherheit die historische, die ktinst
lerische und die technische S eite dieses Gebietes behan
delte. Zahlreiche Aufzeichnungen zur Uhrenkunde, die 
sich in seinem NachlalD vorfanden, sind in den B esitz der 
K asseler L andesbibliothek iibergegangen und harren der 
V erwertung . Auch ein i.1ber S onnenuhren geplantes vVerk 
ist ungeschrieben geblieben: seine Sammlung an Sonnen
uhren erwarb das K onig liche Museum in Kassel, dessen 
r eichen Bestand sie in willkommener Weise erganzte. Der 
F reude an der Kleinarbeit, die Scharfsinn und Geduld 
zugleich erfordert, verdanken wir eine lange R eihe von 
Arbeiten und Entdeckun gen zur hessischen Kunstge
schichte, vor allem zur Geschichte des Kunstgewerbes. 
S ie gehen auf langjahrige S tudien im Marburger Staats
a rch iv zurtick. Die F ulle des beigebrachten Materials und 
die Beherrschung del' w eitschichtigen Literatur in diesen 
A rbeiten ist erstaunlich. Man w erfe nur einen Blick auf 
die Schrift uber die Silberschatze des Kasseler Museums, 
oder b esonders in die uber den hessischen Willkomm in 
Dessau, den L andg raf \¥ilhelm IV infolge einer Wette 
beim K artenspiel dem F tirsten J oachim Ernst von Anhalt 
1571 stiften mulDte, um die Grundlichkeit Drachscher For
schung zu erm essen. Man k onnte die Umstandlichkeit 
milDbilligen, die b eispielsweise jeden B rief buchstabengetreu 
b is zur U nterschrift wiederg ibt. Ein Buch wie das uber 
den W illkomm ist wie ein modernes Gemalde aus ein
zeln en selbstandigen Farbenfleck en zusammengesetzt, und 
es gehort Abstand dazu, urn das Ganze als Einheit zu 
empfinden. Dann aber he1£en auch hier die unge
brochenen F arben zu eindrticklichster und nachhaltigster 
Wirkun g. Bode nannte die Arbeit: "ebenso klassisch wie 
den Becher selbst". Wichtige Aufschliisse hat Drach aus 
dem Marburger Archiv fur die Geschichte del' Gemalde-
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4 Johannes Boehlau 

sammlung Wilhelms VIII gegeben. Beziehungen be
ruhmter deutscher Meister zu Hessen deckte er auf, so 
diej enigen Labenwolfs und Eisenhoits. Von besonderer 
Bedeutung aber wurden die Arbeiten iiber die Geschichte 
der hessischen Faience- und Porzellanfabriken und liber 
die ersten hessischen \Vei13g1ashutten, da sich an sie die 
Wiederentdeckung der KasseJer und Hanauer Faiencen 
und der hessischen G laser anschlo13, die wir Drach ver
danken. Hier setzte der Sammler fort, was del' Historiker 
begonnen hatte. 

Drach war kein leidenschaftlicher Sammler, aber er 
sammelte mit Liebe und Verstandnis. Vor allem besa13 er 
eine technische Auffassungsgabe, die ihn in die Geheim
nisse jeglichen Handwerks eindringen lie13 und es ihm 
ermoglichte, gute Leistungen zu wtirdigen vor aJlem 
aber Echtes von Unechten zu scheiden. Drach war der 
geborene Museumsdirektor. Er war auch selbst ein aus
gezeichneter Techniker. Es war ihm eine Lieblingsbe
schaftigung, dem Mechanismus alter Uhren, alter Instru
mente nachzusinn en, nachzuhelfen, wo es fehlte, Kunst
werke auszubessern. E r ~ihn elte hierin seinem Freullde 
I ud wi g B ick ell, d m 1I n verge131ichen ersten Bezirkskonser
vator in H essen, mit lem ihn bei all er Verschiedenheit 
der N atur n auch das tief innerliche Verstandnis fur die 
Kunst v rba nd . S it es k ein \Vunder, da13 das, was in 
den Schr iln k n in s in r W ohnung stand, wertvollstes Ma
terial ZIIr Cl s hi III der alten hessischen Kunstindustrie 
w ar. Vi 1 J I hrl und Sammler haben das Haus in der 
Eas[ clslra l3 . w D rach bis in die 90 er J ahre wohnte, 
al.lfg ' U ' hl, 11111 se.in e Sammlung zu sehen, und von ihrem 
B 'ilz r Zll 1 rn n. Vor allem auch Justus Brinckmann, 
del' S hi) p~ r d s H amburger IVluseums, der in freund
scbaftli h::; l r I ~ ziehun g zu Drach stand, und mit ihm ge-
111 e in 'a m <.Ii les hi chte der Fuldaer Porzellanmanufaktur 
zu be:l.rb i l n 1 la n te. 

I' ;:l s l :111 kunsthistorischen Arbeiten Drachs gelten 
der Kun l 'c ill r IIeimat. In ihr wurzelt sein e Kraft. 
"Das G 11 il11ni ' "c iner vVirksamkeit", sagt Hamann, "war 
das, wa' j d r, d r in Marburg in gleicher Richtung zu 
wirken bCI'll r n ist, wieder neu entdeckt, da13 inmitten 
ein el' wuncl rv It n N atur eine Fiille echter eingewul'zelter 
Kl1nst aus all 11 Z ilen in die Gegenwart hineinragt, deren 
El'haltung und E r[ors hung jedem als erste Aufgabe del' 
kunstgeschichtlichen Arbeit und des U nterrichts an cler 
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UniversiUit erscheinen mu13: die Liebe zur hessischen Hei
mat. Ihre Kunst- und Naturschatze geben in letzter Linie 
doch alIen seinen U ntersuchungen und seiner Lehrtatig
keit den rechten Impuls und die Warme." 

Seiner Heimat brachte Drach 1902 das Opfer, das 
mit Bickells Tode verwaiste Amt eines Bezirkskonserva
tors anzunehmen. Wer- Drach gekannt hat, wei13 , was 
ihn dies er Entschlu13 kostete, denn die U nruhe des muhe
vollen Amtes, das einen fortgesetzten, nur zu oft aus
sichtslosen Kampf nach allen Seiten hin bedeutete, war 
ihm ebenso ungelegen, wie die Notigung zu dauernder 
Wirkung in der Offentlichkeit. Aber er gab dem Zul'eden 
seiner Freunde, vor allem des ihm besonders nahestehen
den Galeriedirektors Eisenmann nach, die ihm vorstellten, 
da13 er der berufene Nachfolger Bickells sei, und da13 es 
gelte, die kostbaren Denkmaler des Hessenlandes nicht 
in minder erprobte Hande kommen zu lassen. Elf J ahre 
hat er das Amt gefuhrt, sein Nachfolgel' ruhmt ihm die 
weise Art seines \Virkens nach, und ein glanzendes Zeug
nis seines Konnens ist del' zweite Band der hessischen 
Bau- und Kunstdenkmaler, der den wichtigen Kreis Fl'itzlar 
mit seinen unschatzbaren Kunstwerken behandelt, und der 
si ch wurdig dem von Bickell herausgegebenen ersten Band 
uber Gelnhausen zur Seite stellt, der eine heute noch un
erreichte Leistung auf diesem Gebiete ist. 

Die Liebe zur Heimat betatigte Drach auch in zahl
reichen Zuwendungen an deren wissenschaftliche Insti
tute. Schon bei Lebzeiten liberlie13 er dem hessischen Ge
schichtsverein und dem Kasseler Museum wertvolle Einzel
stucke seiner Sammlung, dem Museum unter anderen den 
schonen Familienpokal mit dem Drachschen Wappen, ein 
Erzeugnis einer Frankfurter Glashutte des 18. Jahrhun
derts. Die wichtigen hessischen Faiencen, Porzellane und 
Glaser trat er dem Museum fur einen Preis ab, der viel
leicht gerade ausreichte, seine eigenen Erwerbungskosten 
zu decken. Letztwillig bedachte er die Kasseler Gemalde
galerie, das Museum, den hessischen Geschichtsverein und 
den Geschichtsverein seiner Vaterstadt Hanau mit den 
Resten seiner Sammlungen. 

1909 lie13 Drach sich von seinen Verpflichtungen an 
der U niversitat entbintien und siedelte im gleichen J ahre 
nach Kassel uber. 1913 legte er auch das Amt des Be
zil'kskonservators nieder. 

Mancherlei beschaftigte ihn noch in den letzten J ahren. 
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So wollte er, wie oben erwahnt, die Untersuchungen uber 
c1as "Hi'tttengeheimnis" fortsetzen. Mit regster Anteilnahme 
begleitete er fern er die Einrichtung des hessischen Landes
museums in Kassel. Die Sammlung mathematisch-physi
kalischer und astronomischer Instrumente, die bis dahin 
im Zwehrenturm des Museum Fridericianum magaziniert 
war, sichtete er und ste11te sie im ErdgeschoJD des neuen 
Museums auf, zusammen mit seinem alten Schuler und 
treuen Freunde Professor Hahn in Gelnhausen . Diese 

. Beschaftigung brachte ihn auf Studien fruherer J ahre zu
ruck, und er dachte daran, sie bei der Bearbeitung der 
noch wenig verwerteten Sammlung des Museums wieder 
aufzunehmen. Aber schon wahrend der Arbeit im Museum 
klopfte der Tod an. 1913 erlitt er eine leichte Sehsto
rung, die bald gehoben wurde, die aber im Friihjahr 1914 
sich wieder bemerkbar machte. Er ahnte die Bedeutung 
des Leidens wohl, glaubte ab er das Ende nicht so nahe. 
U nerwartet, ohne Kampf und Qual schlummel'te er in der 
Nacht zum 1. Mai 1915 hinuber. Er ruht, wie er es ge
wiinscht hatte, zu Marburg an del' Seite seiner Mutter. 

Drachs Personlichkeit darzustellen, konnte nur jemand 
unternehmen, der von J ugend an mit ihm vertraut ge
wesen w~lre. Der V erstorbene war den Freunden der 
letzten J ahrzehnte gegen Cl ber ni cht mitteilsam u ber si ch 
und sein Leben. Ein e ta rk a usgepragte Skepsis war die 
leic1voll e Zu rabe ZLl • in er g roJDen Begabung, und sie 
machte ihll miJDlraui h und zuruckhaltend. DaJD ihm die 
Gabe ]es lei hl n Ausdrucks und unbefangenen Sich
gebe ns v rsa t w a r, tri b ihn vollencls auf sich zurii.ck. 
S o chUrl' cl r Mann zu den Einsamen, dessen Herz 
voller Li b und Gi.He war, dem seine ganze innerliche 
Veranlag ung in Leben fii.r andere und mit anderen zum 
BedLIl·rni ma ·hle . Die fehlende Sonne hinderte die freie 
Entfallung . ines 'W esens und lieJD den kraftigen und ge
sunden Baurn sich knorrig verasteln. Nur zu vielen, die 
ihm beg ,m len, fehlte die Geduld, sich in ihn einzuleben. 
Aber w rihn s Ll chte, der fand ihn und hatte in Ernst lind 
Scherz in ihrn einen treuen Gese11en. In seiner Marburger 
Zeit vereinle er haufig Freunde zu musikalischen Abenden 
in seiner W hnun g . Er wird als feiner Musiker g eschildert: 
auch di s E rbe sein er V orfahren war in ihm lebendig ge
worden, unci das bevorzugte Instrument seines GroJDvaters, 
das Cello, war auch sein Lieblingsinstrument. W er mit ihm 
Fragen sin r \iVissenschaft behandelte, fand Belehrung . 

• 
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S ie wurde nicht immer bereitwillig gegeben, nicht aus 
Dnfreundlichkeit, sondern aus B escheidenheit, die ihn sein 
'Nissen unterschatzen lieftl, aber schwerlich hat ihn jemand 
ohne gro13en Nutzen zu Rate g ezogen. Mit frohen Freun
den konnte e r her.zlich und ruckhaltlos froh sein, bis in 
die letzten Tage hinein, in liebevollem Versta ndnis fur das 
Leben urn ihn herum, dem er als "alter Drache", wie er 
sich selbst wohl scherzhaft nannte, zusah. D as kennzeich
nete ihn, da13 er stets a n ander e dachte und fur andere 
sorg te. Ein schones Zeugnis dafur ist die Stiftung fur 
arme Studierende, die er an der D niversitat Marburg er
richtete . U nd auch daran darf in diesem Zusamm enhange 
erinn ert w erden, da13 er mit sein em Freunde Kulz zusam
m en fur Vera nstaltung guter K onzerte und Theaterauf
fuhrungen in Marburg sorgte, an denen es dort fehlte . 

Kein Zweifel, da13 die Skepsis und die Schwerfallig 
k eit sein es W esens Drach auch in seiner wissenschaftlich en 
Tatig k eit geh emmt haben : W er die S charfe sein es Den
kens, die Tiefe seiner Empfindung, die W eite seines Blicks 
und die F ulle seines Wissens gekannt hat, wird den Ein
druck haben, da13 seine Bedeutung in seinem W erke nicht 
ganz zum Ausdruck k ommt. Aber jene inneren H emm
nisse sind fUr sein Leben nicht ausschlaggebend g eworden. 
Er hat wahrlich mit seinem Pfunde gewu chert und eine 
reiche Ernte h eimgebracht, und wir danken es ihm mit dem 
Lande, fur das er gelebt und gewirkt hat. 

, 
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Verzeichnis der gedruckten Arbeiten A. v. Drachs. 

M a th e m a t i s ch eAr b e i t e n. 
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1. Vom Tangentenkegel der O berflachen zweiter Ordnung. 
Inaug ural-Dissertation, Marburg 1861. Druck 

von J. A. K och. 8°. 23 S. 
2. Deber innere und au13ere P olaren der Curven dritter 

Ordnung. 
H abilitationsabhandlun g . l\1arburg 1864. Druck 

von J. A. Koch. 4 °. 12 S . 
3. E inleitun g in die Theorie der cubischen K eg elschnitte 

(Raumcurven' dritter O rdnung) . 
Zeitschrift fur Mathematik und Physik XII. 1867. 
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S uppl. S. 73 184. A uch als S onderdruck 
erschienen. L eipzig, T eubn er , 1867 . 112 S., 
2 Tafeln. 
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M athematische AnnaIen v on CIebsch u. Neu
mann, IV, 1872, S. 404 418. 

Ku nsthistorisch e A rb ei t e n. 

n. J i Fa:ence- und Porzellanfabrik zu Kelsterbach a. M. 
(n ilr ~ige zur Geschichte der Kunsttopferei, VII). 

7 I 
KunstgewerbebIatt Il, 1886, S. 30 32, 86 90. 

I' irn Jahre 1542 zu WolfenbClttel erbeutete S ilber
llit lz Herzog Heinrichs. 

Kunstgewerbeblatt Ill, 1887, S. 32 36 . 
K. {\ rl it n des Anton Eisenhoit fClr h essische Landgrafen. 

K unstgewerbeblatt Ill, 1887, S. 123 132. 
~, . Urkund liche Nachrichten ' uber noch in den Konig

li ch n a rnmlungen zu Cassel vorfindliche Kunstgegen
sUind e aus aItem Landgraflich H essischem Besitz. 
I. !\ e ltere Silberarbeiten. 

Marburg, E lwert, 1888. Folio. 46 S. 21 TafeIn. 
10. ZII Anton Eisenhoit. 

I( unstgewerbeblatt IV, 1888, S. 107 112. 
I I . 1.:1 b n w H'sch e Brunnen fur den Landgrafen Wil
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I': is nrn a nn, Katalog der Casseler 
gal ri. I 88. S. XXV- LXXI. , 

Gemalde-

];). Lalld g r:il li , II) I isch e Tapetenwirkerei zu Kassel im 
Hi . 1I11d 17. J ahrhu.nc1 crt. 

Bay ri s h ( ; w rbezeitung Il, 1889, S. 73-80, 
m 10·1, I ~ I 130,145 160. 

14. E inig Llb I' NIlincl n. (8 itrage zur Geschichte der 
KunstlOpf r i, X I). 
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16. Der hessische W·illkomm. Ein Prachtpokal von 1571 
im Schlo13 zu Dessau. Beitrag zur Kunst- und Sitten
geschichte des 16. J ahrhunderts. 

Marburg, Elwert, 1890. Folio. 32 S. 1 Tafe!' 
17. Mitteilungen iiber den Briefwechsel Landgraf Wil

helms VIII. mit dem Baron Hackel, betreffend Ge
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Landgrafen V\Tilhelm VIII. von Hessen. 

Oud-Holland VIII, 1890, S. 1 16. 
19. Faience- und Porzellanfabriken in Alt-Kassel. 

Bayrische Gewerbezeitung IV, 1891, S. 25 32, 
49 52, 73 76, abgedruckt im Hessenland 
1891, S. ll9 - 121, 129 130, 138 140, 150 
- 152, 166 167. 

20. Berichte uber den Zustand der Porzellan- und Fayenze
fabrik zu Kelsterbach a. M. im J ahre 1769. 

Deutsche Topferzeitung X V, 1891, S. 56 57, 
68 69, 9l 93. Mit Zusatzen abgedruckt 
unter dem Titel: Die Porzellan- nnd Fayence
fabrik zu Kelsterbach a. M. Bayrische Ge
werbezeitung IV, 1891, S. 481 494. 
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, 

Deutsche Topferzeitung XVI, 1892, S . 626 --629, 
639 641, 658 - 659, 705 706, 720 722, 753 
-755, 784 785. Abgedruckt im Hessenland 
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Casseler Wei13g1ashutte von 1583. 
Bayrische Gewerbezeitung VI, 1893, 

121 132. 
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23. Die zu Marburg im Mathematisch-Physikalischen In
stitut befindliche Globusuhr Wilhelms IV. von Hessen 
als Kunstwerk und astronomisches Instrument. 

Marburg, Elwert, 1894. Folio. 24 S. 2 Tafeln. 

24, J ost Burgi, Kammeruhrmacher Kaiser Rudolfs II. Bei
trage zu seiner Lebensgeschichte und Nachrichten 
iiber Arbeiten desselben. 

J ahrbuch der Sammlungen des Allerhochsten 
Kaiserhauses XV, 1894, S. 15 44. 

, 
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10 Johannes Boeh1au: Karl Adc1hard von Drach. 1839- 1915. 

25. Das Huttengeheimnis vom Gerechten Steinmetzen
Grund in seiner Entwicklung und Bedeutung filr die 
Kirchliche Baukunst des Deutschen Mittelalters, dar
gelegt durch Triangulatur-Studien an Denkmalern aus 
Hessen und den N achbargebieten. 

Marburg, Elwert, 1897. Folio. 36 S. 28 Tafeln. 
26. Die Bildnisse Philipps des Gro13mutigen. Festschrift 

zur Feier seines 400. Geburtstages (13. November 1904) 
bearbeitet von Alhard v. Drach und Gustav Konnecke. 
Herausgegeben von der Historischen Kommission fur 
Hessen und Waldeck. , 

Marburg, Elwert, 1905. Folio. 103 S. 26 Tafeln. 
27. Von St. Elisabethen Krone und Ring. 

I-Iessenkunst, Kalender fur alte und neue K unst. 
1906. 

28. Die Bau- und Kunstdenkmaler im Regierungsbezirk 
Cassel, II. Kreis Fritzlar. 

Marburg, Elwert, 1909. Folio, Textband 215 S. 
Atlas 244 Tafeln. 

29. Von der Grotte in vVilhelmsthal. 
Zeitschrift des Vereins filr hessische Geschichte 

und Landeskunde. XLIII, 1909, S. 97 110. 
30. Bericht des Konservators der Denkmaler im Regie

rungsbezirk Cassel iiber seine Tatigkeit vom 11. April 
1002 31. Marz 1904. Nebst Nachrichten [lber die 
Geschehnisse in den Jahren 1891 1901. Ausgegeben 
im September 1904. 

Druck von H. Bauer in Marburg. 56 S. 
31. Aus der Denkmalpflege im R egierun gsbezirk Cassel. 

1904 1908. Ausgegeben im J uni 1909. 
Druck der R. Friedri hschen U niversitatsbuch

druckerei (Inhabcr Karl Gleiser), Marburg. 
18 S. 

Von del' AurZiihlun g del' Rezensionen Drachs und 
der Beri chte [I b r !j in ' i m Marburger Verein gehaltenen 
V ortragc (v o-\. I . gh:lll I, Systematisches Inhaltsverzeichnis 
zur Zeit 'chri rL .' _ HI ) \Vird hier Abstand genom men. 
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