
Friedrich Ktich. zum Gediimtnis. 
"Es ist kein Verdienst, 70 Jahre aIt zu werden, auch kein An

laB, Freudcnfeste zu feiern, wenn der Tag sich zu neigen beginnt." 
So dankte Friedrich Kiich seinen Freunden und Schiilern fiir 
die Gliickwiinsche, die sie ihm am 3. Marz 1933 iiberbracht hat
ten. Er sah schon damals die Schatten des Abends iiber seinem 
Leben dunkeln, wenn er auch sein Leiden in stolzer SelbstZllcht 
"or del' AuBenwelt verbarg. In den friihen Morgenstunden des 
19. September 1935 schloll er die Augen fiir immer, am Ausgang 
eines vollendeten Lebens und doch zu friih fiir sein Werk, das 
er als Torso hinterlieB. In den Naehmittagsstunden des folgen
den Sonnabends wurden seine sterbliehen Dberreste unter den 
Baumen des aHeren Marburger Friedhofs Zllr letzten Ruhe ge
bettet; einer ihrer treuesten Siihne wurde der hessischen Erde 
wiedergegeben. 

Friedrieh Kiich war am 3. Marz 1863 als Sohn des kurhessi
sehen Rentmeisters Emil Kiich und seiner Ehefrau Emilie geb. 
Spohr in dem ehemals fuldisehen Salmiinsler geboren worden. 
Der Vater entstnmmte einer seit Jahrhunderlen mit dem Bergbau 
verwachsenen Bauern- und Beamtenfanlilie aus Nentershausen, 
die Mutter einer alten Familie, die in Harleshauscn lInd Roten
ditmold ansassig war '). Hessenarl, Treue, Sletigkeit und Wil
lensstarkc, wurde von diesem Elternpaar auf die Kinder vererbt. 
Aus dem Gesehwisterkreis stand dem jungcn Friedrich sein alte
rer Bruder Richard besonders nahe, der sieh spater als Erfinder 
einen Namen machte. 

Da der Vater 1869 nach Hanau versetzt worden war, bcsuehte 
Friedrieh ](uch von 1872- 1881 die "Hohe Landessehule", das 
Gymnasium der riihrigen Gewerbestadt, die damals noch das Ge
prage der kunslsinnigen Hugenottenfamilien trug. Der Bildungs
plan des Gymnasiums halte noeh die Geschlossenheit des klassi
sehen Humanismus, und dieser wurde bestimmend fUr die Welt
ansieht und Lebensfiihrung der Schiiler, die zwar unter die 
strenge ZlIeht del' alten Sprachen gestellt waren, aber nieht im 
Intellektualismus verkiimmerten. Ein besonderer Gliicksfall be
seherte den IIanauer Primanern in Georg Wolff einen gottbe
gnadeten Lehrer. Er fiihrte sie hinaus in die bliihenden Lande 

1) Nach den Gedachtnisworlen C. Knetschs in der Hauplversammlung 
des Hessischen Geschichtsvereins Marburg. Vgl. dazu auch den LebensabriO, 
den derselbe im Hessenland, 44. Bd. [1933] und E, Slenge1 ebenda, 46, Bd, 
[1935] gegeben huben. 
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am Main. Er lieB sie an seinen Limesforschungen teilnehmen, 
und bei den Ausgrabungen gewannen die Biicher, die er lllit 
ihnen gelesen hatte, Lehen. I:lier erstand vor den J unglingen die 
kraftvolle Fruhzeit deutscher Geschichte, und sie erhieJten eine 
begeisternde Ahnung von der GriiBe des deutschen Volkes, die 
ihre Spuren in die Heimaterde gepragt halte. UntoI' diesem Leh
rer, der Geschichte und Leben zu vereinigen verstand, bildete sich 
nicht nur eine begliickende Kameradschaft seiner Schuler -
Friedrich Kuch ist z. B. zeit seines Lebens mit Reinhold Scheer, 
dem Sieger vom Skagerrak, verbunden gewesen _, sondern Leh
rer und Schuler blieben auch uber die Schule hinaus in treuer 
Freundschaft zusammengeschlossen. Diese Freundschaft zwi
schen Wolff und Kuch ist spater der Erforschung der hessischen 
Urgeschichte zugute gekommen. 

Ostern 1881 bezog Friedrich Kuch die Universitat Leipzig. 
Wichtiger als der Aufenthalt in der PleiBestadt wurdon fur ihn 
die drei Semester, die er anschlieBend in Berlin zubrachte. Hier 
traf er die fiihrenden Kiipfe der deutschen Geschichtswissen
schaft, Manner wie Treitschke, Koser und BreBlau; abor es ent
sprach seiner Wesensart, daB er sich anI meisten Zll Droysen, 
dem Meister der Historik, hingezogen fiihlte. Bei ihm und bei 
Wattenbach erlernte der junge Student die Methode des For
schens, die ihm schon damals das vornehmste Anliegen war. 
Dariiber versaumte er aher auch nicht, sich in den anderen Stu
dienfachern umzusehen. Vor allem nutzte er die allgemeinen 
Bildungseinrichtungen der Hauptstadt des machtig aufstreben
den Reiches aus. Er war taglicher Gast in den Museen und Gale
rien und nahrte hier seine K unstliebe aus den herrlichen Schiip
fungen griechischer und deutscher Kultur. 

Im Sommersemester 1883 ging Kiich nach Marburg, derStadt, 
der sein Leben gehiiren sollte. Vom Herbst dieses Jahres an 
arbeitete er zwei J ahre lang unter der Leitung von Bormann am 
Corpus Inscriptionum Latinarum, und die Versuchung war groB, 
sich ganz der Archiiologie zu widmen. J edenfalls steigerten 
diese Arbeiten die methodischen Fiihigkeiten, und so schrieb 
Kuch nach Bormanns 'Weggang auf Anregung Varrentrapps in 
wenigen WOl:hen seine Dissertation "Die Landfriedensbestrebun
gen Kaiser Friedrichs 1.". Er promovierte am 6. Juni 1887. Mit 
seiner Dissertation war Friedrich Kuch auf das Gebiet verwiesen 
worden, dem seine eigensten Fahigkeiten und seine 11lethodische 
Schulung in besonderer Weise entsprachen. Wenn er ruck
blickend sein Lebenswerk deutete, so ruhmte er das spiite Mit
telalter als seine Zeit. Sie 109 ihn an wegen der Fiille der his to
rischen Gestalten und Erscheinungen, sie lockte ihn, weil in die
ser von der offizielIen Historie vernachlassigten Zeit noch so viel 
zu tun war. 
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4 Ludwig Zimmermann 

Nun war cs ein besonders gliiekhafter Urn stand, daB Kiich am 
4. Januar 1886 als Volontar dem Marburger Staatsarchiv iibe~
wiesen wurde. Damit war eine Berufsentscheidung gefallen, die 
in einzigartiger Weise del' inneren Berufung des Bewerbers und 
den Belangen seines Dienstzweiges entsprach. Denn Kiich ist 
ein idealer Archivar gewesen, und sein Lebenswerk ist in einem 
wesentlichen Teile die SinnerfUllung dieses Berufes. Er ent
spraeh zutiefst seiner historischen Natur. Kiich gestand, dall die 
vermoderlen Pergalllente und vergilbten Akten, die Siegel und 
Wappen und Schriften, die Fiille der Oberreste und FOi·men ver
gangenen Leben. bei ihm sinnliehes Wohlbehagen hervorriefen, 
daB sein Forscherdrang und seine Einbildungskraft dadureh zu 
immer erneuteln Ausdruck bewegt wurden. 

Fiir die EinfUhrung in die Berufsarbeit des Archivars ver
dankt K iich vieles dem damaligen Direktor Koenneckc, der ein 
vielseitiger Gelehrter, aber ein schwieriger Charakter war. Aus 
der Verschiedenartigkeit ihres Wcsens entwickelte sich dann 
spaler eine erhebliche Spannung, die sieh bemerkbar machle, als 
der junge Arehivar nach seinem Diisselrlorfer Aufenthalt (1893 
bis 1898) in Marburg das ersle groBe Unternehmen seines Lebens 
in Angriff nahm. Als Flihrer eines Stabes van leilweise 8-10 
Mitarbeitern ordnete Kiich das Politische Arehiv Philipps des 
GroBmiitigen und legte im Auftrage der PreuBischen Archivver
waltnug zum 400jiihrigen Geburtstage des groBten Hessenfiirsten 
im J ahre 1904 den ersien Band eines Inventars vor, das dem 
Archivwesen neue 'Vege wies. Es ist die mustergtiltige Ordnung 
von Arehivbesttinden, die dllrch eine syslematisehe Aufgliede
rung in die Formen zurikkgebracht werden, in denen sie einst 
aus dem Geschiiftsbelrieb der Behorden entstanden. In jahre
langer Arbeit envies sich Kiich bier als ein Organisalor van lln~ 

gewohnlichenl Format, und die Einleitung, die er dem ersten 
Bande vorausschickte, wurde die GrundIegung einer wissen~ 
sehaftliehen Aktenkunde iiberhaupt. Die Ordnung dieses repra· 
sentativsten Teiles der Scha!ze des Marburger Staatsarchivs is! 
fUr die gesam!europiiisehe Forsehung frueh!bar geworden. In 
der Zllsammenfassung der Arbeit seiner Gehilfen halte sich Kiiehs 
organisatorische Kraft geltend gemacht. Sie en!sprach seiner 
in seinem Wesen begriindeten Erziehungsgabe, die zur Mit
teilungund gemeinsamen Arbeit drangte. Kiich ist sehon friih
zeitig der groBe Anreger gewesen. Mit vollen I-liinrlen teil!e er 
den Seha!z seines \Vissens aus, und seit der .T ahrhundertwende 
ist kaum eine becleutsame Arbeit auf dem Gebiet der hessischen 
Gesehiehle ersehienen, die nicht direkt oder indirekt durch sei
nen Ral gefordert warden wiire. Dazu befahigten ihn nicht nur 
die eingehende Kenntnis der Archivbestande, sondern aueh die 
methodische Vielseitigkeit und die sichere Menschenkenntnis. 
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Erst spat ist Kiieh dazu berufen worden, sieh erzieherisch aus
zuwirken. Von der sachlieben Seite her aber bot si ch ihm fruh die 
Gelegcnheit, seine Planungsfiihigkeitcn einzusctzen. Er hat die 
Grundlagen fur die VeI'offentlichungen del' "Historischcn K0111-
mission HiI' Hessell und Waldeck" gelegt und ihr jahrzehntelang 
in selbstloser Hingabe gedienl. Er hat schlieBlich wahrend der 
vernichtenden Krise des WahI'ungsverfalls die Kommission al~ 
Vorsitzender fiihren miissen und sie in die Zeit des Wiederauf
baus hiniibergereltel. 

Zum Organisator war Friedrich Kiich deshalb berufen, weil 
er auf dem weiten Felde, das sein Geist umspannte, selbst rastlos 
gearbeitet halte. Aus seinen Ordnungsarbeiten erwuchs eine 
stattliche Reihe van Forschungen auf den verschiedenstcn Ge
bieten, die Zeugnis daflir ablegen, daB seine Berufsarbeit durch
gliiht war von der heiligen Liebe zur Wissenschaft. Kueh be
jahte die Gebundenheit seiner Wissenschaft an seinen Beruf mit 
Stolz. Er konnte sieh unter Verlrauten dahin auBern, daB ge
rade die Erziehung zu strenger Saehlichkeit, die jede Beamten
laufbahn mit sich bringe, fUr den Charakter des Gelehrten ftir
dernd sei. 

So entsprangen seine Arbeiten einem organischen Lebcnsbe
zug, und sie erhielten dadureh die perstinliche Form. Sie 
wurden ausgelost von den Reizen der historischen Individua
tion. Kiieh halte das Bedurfnis, sieh den Prozel.l der Ge
schichte im Lichte der mannigfachsten QueJlen anschaulich Zll 

machen. Dabei loekte ihn die uppige Mannigfaltigkeit vergange
ner Lebensformen iiberhaupt, wenn auch gewisse Lieblings
themen si ch vordrangten. Als er im Jahre 1893 an das Dussel
dorfer StaatsaI'chiv versctzt wurde, arbeitcte er sich schnell in 
die Gesehichte der niederrheinisehen Metropole und der urn
gebenden Landsehaft ein. Seine Untersuehungen zur Verfas
slIngs-, Wirtschafts- und KUTIstgeschichte, zur Wappen- und 
Siegelkunde umgrenzen das Arbeitsfeld, dem Kiieh im wesent
lichen Ireu geblieben isl. Als er im Jahre 1898 nach Marburg 
zuriickkehrle, wurden diese Arbeiten fortgesetzt und haben nooh • 
im Jahre 1925 mit der Vertiffentlichung der Landtagsakten eine 
spa te Frueht gezeitigl. 

In Marburg wurden die sehon im Anfang der 90er Jahre 
begonncnen Untersllchungen zur Geschichte Hermanns des Ge
lehrten wieder aufgenommen. Sie sind gekennzeichnet durch die 
Aus'\vertung der Rechnungsregister, deren Quellenwert KUch ent
deckt hal. Sie dienten ihrn zur Aufhellung der Wesensart und 
der Funldionen der mitlelalterliehen Arntsverfassung. Von hier 
fiUS ergaben sich interessante Aufschliisse Uber die AnHinge del' 
Zenlralverwaltung, deren Aufbau und Technik in der Einleitung 
zu dem PoliLischen Ar,chiv Philipps des GroBmiitigen, aber auch 
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z. B. in der "Visitation der Obergrafschaft" und an anderen Or
ten beleuchtet wurde. 1st die Geschichte der Behordcnorganisa
tion ein zentrales Arbeitsgebiet der Archivare, so erschloll Kiichs 
Interpretation die Sinnbeziehungen der auf den ersten Blick 
dUrr erscheinenden Rechnungsnotizen in ihrer Ganzheit. Sie er
moglichten den Ausbau der hessischen Wirtschafts- und Kultur
geschichte. "Auch fiir die politische Geschichte geben sie ... 
interessante Aufschliisse, die die bisher bekannten Nachrichten 
erganzen und den Vorgangen Plastik und Farbe verleihen." 
(Z. H. G. 49 [1916) , S. 173.) Hier wird der eigentiimliche Reiz be
zeugt, den der sprode Quellenstoff auf den Forscher ausiibte. 
Hier spiirle er nicht nur die Lebensdaten unziihliger Beamter auf 
und kliirte die sozialen Verhiillnisse des Verwallungskorpers, son
dern er zeichnele das Leben bei Hofe und in den Stiidten in den 
groBen Linien der altdeutschen Holzschnitte. Und was fUr die 
polilische, die Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
gilt, das gilt im besonderen fUr die Kunstgeschichte. Aus den 
Rechnungen hat Kiich unschiitzbare Beilriige zur Biographie der 
hessischen Kiinstler, zur Zeitbestimmung ihrer Werke und zur 
Geschichte der Monumentalbaulen gewonnen. Diese Quellen ent
sprachen in einzigartiger Weise seiner Natur. In ihrer Bearbei
tung und Deutung konnte er seine kiinstlerische Intuition und 
seine ungewohnliche Kombinationsgabe entfalten. 

"Mich reizen nur ungeloste Probleme", sagte der Forscher 
eines Tages zu cinem seiner Schiiler. Daher kam es, daB Kiich 
in den Jahrzehnten seiner wissenschaftlichen TiUigkeit keine 
groBe Darstellung verfaBt hat, obwohl keiner etwa den Quellen
stoff zu einer Geschichte Philipps des GroBmiitigen so iibersehen 
hat wie er. Was aus seiner jahrelangen Beschiiftigung mit die
sem Quellenkreis entstand, das sind die Kabinettstiicke aus dem 
Jubiliiumsjahr 1904 iiber den Wormser Reichstag und die Ein
fiihrung der Reformation in lIessen. Wie hier, so erweist sich 
Kiich in allem, was er anraBte, als der feinsinnige Meister der 
Mosaikarbeit, der das Kleine nicht urn seiner selbst willen sucht, 
sondern in ihm das Spiegelbild des GroBen schiitzt. So wird 
jeder, der die Arbeiten Kiichs in ihrer Gesamtheit iibersehaut, 
zugeben miissen, dall sie nieht die abgelosten Kunststiicke eines 
Spezialisten sind, sondern in einer Gesamtkonzeption stehen. Man 
betrachte nur die Aufsiitze zur Gesehiehte Hessens im 14. und 
15. J ahrundertl Man wird feststellen, dall sie nieht nur das ent
scheidende Thema "Staatsbildung und Stiindetum" in dramatisch 
bewegten Bildern bis in alle Einzelheiten darstellen, sondern daB 
sie das Werden des hessischen Territorialstaates immer im Rah
men der Reichspolitik und der bestimmenden geistigen Stromun
gen behandeln. Stehen hier Fiirstentum und Ritterschaft in ihren 
Auseinandersetzungen im Vordergrund, so sind doch die anderen 

• 
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Formen mittelalterliehen standisehen Lebens, Kirche und Stadt, 
nieht tibersehen worden. lm Zusammenhang mit der Entstehung 
der territorialen Verwaltung wird die Grundung der Stadte 
untersucht, aber aueh der voU entfalteten Blute stadtischen Le
bens gehiirt das Interesse des Forschers. Umfangrciche Samm
lungen zur Geschichte fast aller hessisehen Stiidte hat Kueh be
gonnen, nur eine hat er voUenden kiinnen. Man hat den "Quel
len zur Reehtsgeschichte der Stadt Marburg" nachgesagt, daB sie 
den Begriff der Rechtsquellen in -unzuliissiger Weise erweitert 
hiitten. GewiB hat die Liebe des Verfassers zu dieser Stadt ihn 
dazu getrieben, einen tiberquellenden Reichtum von Zeugnissen 
ihrer Vergangenheit zu sammeln. Wir k6nnen ihm aber nicht 
dank bar genug dafUr sein; denn erst auf Grund dieses Quellen
stoffes ist es miiglieh gewesen, eine DarsteUung der hessisehen 
Wirtsehafts- und Sozialpolitik im 15. und 16. Jahrhundert zu 
geben, die fiir die Erfassung der Anfiinge der Wirtschaftspolitik 
des deutsehen Territorialstaates iiberhaupt grundlegend is!. 

Was fUr diese Forsehungen gilt, trifft im besonderen fUr die 
kunsthistorisehen Arbeiten Kiiehs zu. Er selber faBte seine Son
dersteUung auf diesem Gebiet so auf, daB er die Kunst als histo
risehe Erseheinung erfassen und behandeln wollte. Dureh Her
anziehung aller erreiehbaren QueUen hat er die Grundlagen fUr 
die Baugeschichte und die Behandlung der Plastik der Elisabeth
kirehe gesehaffen. Gehiirt seine Entdeckung des Lettnermeisters 
in die Gesehichte der groBen deutsehen Kunst, so die Ludwig 
Juppes und "anderer Kiinstler und Baumeister des 15. bis 18. Jahr
hunderts in die Gesehichte des geistigen Lebens Hessens. Es 
bleibt zu bedauern, daB die einzigartige Kenntnis der Gesehiehte 
Marburgs mit K iieh ins Grab gesunken ist und daB die nur ihm 
miigliehe Aufhellung der Baugesehiehte der Stadt aus all den 
anderen Quellen, welche das Werden dieses wundervollen Kul
turgebildes bezeugen, dem Textbande der Bau- und Kunstdenk
miiler nieht mehr zugute kommen wird. 

Bei einer Wiirdigung der wissensehaftIiehen Leistungen 
Kiiehs wird seine souveriine Beherrsehung der Wappen- und 
Siegelkunde zu gering eingeschiitzt, wenn man nur den literari
sehen Niedersehlag in Betracht zieh!. Aueh hi er ist die Berufs
arbeit des Arehivars der Ausgang gewesen. lm engen Gedanken
austauseh mit Theodor ligen hat Kiieh seine Meistersehaft auf 
diesem Gebiete erworben. Er hat Tausende von Siegeln gesichtet 
und besehriftet und sie in wundervollen Zeiehnungen dargestellt 
Seine Sammlungen werden ein kostbarer Sehatz des Marburger 
Staatsarehivs bleiben. Der Aufsatz "Zur Gesehichte des Siegel
schnilts in Hessen" und der Anhang "Marburger Stadt- und Biir
gersiegel" mit den beigegebenen Tafeln der Siegelabgiisse im 
1. Bande der "Rechtsquellen" konnen eine Vorstellung erwecken 
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von dem, was nlan hatte erwarten durfen, wenn KUeh dem Dran
gen seiner Frennde nachgegeben und nns ein Lehrbneh der 
Sphragistik und Heraldik bescher! hiitte. So mussen seine Schu
ler bezengen, daB er die Wappen und Siegel in ihrer Allbezogen
heil erUiuterte, daB er sic auBer in ihren technischen Funktionen 
als Quellen der Familien-, der Kunst-, Verfassungs- und Wirt
sehaftsgesehiehte zu erschlieSen verstand. Hierbei kam ihm sein 
sic heres Formgefuhl und die unubertreffliehe Kenntnis der For
mensprache in einzigartiger Weise zu Bilfe. Seine zeichnerischcll 
Fiihigkeiten waren schon in Hanau durch den Un!erricht bei 
Cornicelius cnlwiekelt worden. Sie sind eine Quelle der Freude 
fur die Freunde geworden, wenn er sie in friihlieher Runde dureh 
seine Ireffendon Karrikaturen ergotz!e. 

Wieviel verdankt das Hessenland iiberhaupt der Freundschaft 
Kuchs mit seinen Kiinstlern, insbesondere mit Olto Ubbelohdel 
Als Bahnbrecher einer praktischen Heimalpflege haben sie sieh 
um die ErhaltuIlg der schonen Landschaft bemiiht, haben sie 
gegen die Verschandelung in einer Zeit gekiimpft, die nur dem 
plutten Nutzen fronte. Das war uberhaupt kennzeichnend fur 
den sich immer zuriickhaltenden Leiter des Marburger Staats
archivs, d~B er die Kulturwerte der Dberlieferung durch sach
kundige Bera!ung der Verantwortliehen zu wallren und fiir die 
Gegenwart wirksanl zu machen suchlc. Wenn bel den erheb
lichen Herstellungsarbeiten am Marburger Schlosse ausgereifte 
gcsehieh!liehe Bauzusliinde zum Vorbild gewiihlt wnrden, so ist 
das i111 wesentlichen Kilch zu verdanken, del' die Geschichte des 
Schlosses wie der iibrigen miltelalterliehen Bauten Marburgs bis 
in die Einzelheiten kannte. Wer sich an der feinsinnigen Aus
staUung des herrlichen Rittersaales erfrcut, der solI wissen, daB 
die Entwiirfe Zll dell wundervollen Wappensehildern der Hand 
des Meislers der Heraldik entstammen. Aueh die wiirdige Her
slellung der SehloBkapeIle is! auf den nimmerml,dcn Haushcrm 
zurUckzufiihren, der sich allerdings manchnlal gegen die Bau
meister nicht durchsetzen konnte. 

Diese Seitcn seiner Wirksamkeit rei ch en schon Uber die Gren
zen seines Archivarberufes hinaus. Sie entspringcn der l{ultur
kraft einer Personliehkcit, die sieh auspriigen muBte und deshalb 
fruher oder spater in die Rolle des Lehrers hineinwuehs. In vie
len Vorlriigen hat er der Saehe der Gesehichtsvereine gedien!. 
Mit offenen Hiinden hat er von Anbeginll seiner Tiitigkeit ausge
streut, was ihm in der Fiille seines Herzens uod Geistes aufge
gangen war. 

Schon ob en wurde seineI' Verdiensle als Anreger und Bc
treucr del' jungen Forscher gedacht, llnd wenn auch mancher 
der Bcsehenkten die cinfaehste Dankespflieht vergessen hat, so 
hat das Kiieh in seiner Selbstlosigkeit nieht beirr!. Ihm war ja 
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die Wissenschaft keine Angelegenheit zur Organisation des eige
nen Ruhmes, sondern er sah in ihr den groBen Bau, an dcm 
jeder ihrer Jiinger, der groSte wie der kleinste, nach dem MaSe 
seineI' Kriifte in strenger Sachlichkeit zu bauen hatte. Deshalb 
hat es Kiich, der ein warmes Herz hinter seiner manchmal ab
weisend wirkenden Zuriickhaltung verbarg, so sehl' begllickt, als 
er am 2. Marz 1922 zum Honorarprofessol' in del' philosophi
sehen Fakultiit del' Philippsuniversiliit ernannl wurde. Er hat 
seinen Lehrauftrag fUr Archivwissenschaft und Sphl'ugislik mit 
Hingebung wahrgenommen. Seine Vorlesungen und Uebungen 
lagen abseits von dem Getl'iebe del' vermassten Univel'siliit. Kiich 
gliinzte auch dUl'ch alles andere als dUl'ch seine oralol'isehen 
Fiihigkeiten. So fanden auBer denjenigen, welche die Archiv
wissenschaft als Spezialstudium betrieben, nur weoige zu ihnl, 
die den Kern del' Sache zu schiitzen wuBlen. Diesen Wenigen 
aber wurde del' vornehme Mann, dessen sachliche Mei,lerschaft 
und personliche Zuneigung sie begliickend erfahren durften, zum 
lebendigen Mittelpllnkt eines Kreises, dem del' Dienst an del' 
Wissenscbaft Wiirde und Inhalt gab. Die Kiicb'sche Lehrweisc 
war modern, insofern er alle Lebre aus den Quellen entwickelte 
und die Selbsttiitigkeit des Schiilers mil alien ~litleln zu en !fallen 
versuchle. Seine Veranstallungen biitten ihre eigentlich Be
deulung erst am AbschluB eines durchschnittlichen Sludiums 
erlangen kiinnen als Einfiihrung in die Techniken del' Spezial
forschungen: So ab er hal sich Kiich auch urn den jiingsten Jiin
gel' del' Historie bemiiht, und die aus seineI' Schule hervorge
gangenen Arbeiten zeugen fiir seille Lehrfiihigkeiteu besser als 
lange Erorterungen. 

Alles, was Friedrich Kiich in seinen Vorl€sungen uod Uebun
gen zur Akten-, zur Wappen- und Siegelkunde, zur Geschichtc del' 
deutschen Alterliimer u. a. bot, erhielt seine Kl'iinullg in den 
heimatkundliehen Wanderungen. In einer Zeit, da die Bindung 
an die I1eimat als ein Zeichen zuriickgebliebenen IIinlerwiildler
turns gewertet wurde, hat er sich programmatisch ftir die natio
nalpolitische Bedeutung des Heimatkundeprinzips eingeselz!. 
Wer von den Teilnehmern wird je die "wissenschaftliche Be
tatigung in der freien und schonen Natur" vergessen konnen, 
wo del' Werdegang des deutschen Volkes aus den Denkmiilem 
del' Vorzeit lebendig wurdel Alle Spuren, welche die Geschichte 
im hessischen Lande hinterlassen halle, alle Formen volkhaflen 
Lebens waren dem Professor vertraut. Vieles, was er liber die Ran
kunst in Dorf und Stadt, iiber die Geschichte del' Volkskllnst 
und des Handwerks wuBte, verdankte er dcm ersten Konser
vator Hessens, Ludwig BickcIl; aber auch seine bis zum Tode 
dallemde Freundsehaft mil Edward schriidel' und Ferdinanrl 
Wrerle isl ihm auf dem Gebiete del' Volkskunde fOrderlich ge-
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wesen. ':Vas er im regen Gedankenaustausch mit ihnen erwor
ben halte, gab er seinen Sehiilern weiter. Er fUhrte sic in die 
sehweigenden \V'alder zu den Grabern der Urzeit, die er ZUlU 

groBen Teil mit ersehlossen hatte, zu den trutzigen Burgen und 
den still en Kirehen, zn den Kreuzen am Wege und zu den 
Stiilten, da das Leben auf dem Nahrboden der Gesehiehte wei
terpulst: zu den hessisehen Diirfern und kleinen St1i.dten. In 
all dem zeigte er ihnen den Spiegel der Volkheit und fiihrte sie 
zu den Herdstalten der heiJigen Liebe zum Vaterlande. 

Denn dieses war die Sinngebung seines in der Wissensehaft 
und fiir die Wissensehaft gelebten Lebens: Sie war filr ihn 
Dienst am Volke. Wie sie als bildende Kraft erlebt war, so 
strahlte sie als zeugende Kraft aus auf den Kreis der Jiingeren, 
die mit diesem lauteren, eehten Manne in Beriihrung kamen. 
Denn Friedrieh Kiieh wirkte nieht zuletzt aus dem Grunde seines 
Wesens. Er war eine seheue, zuriickhaltende Natur, haBte nichts 
mehr als den Sehein und konnte dessen Sklaven mit beiBender 
Ironie abwehren. Wo er aber einen ehrliehen Mensehen traf, 
da kam der giitige Mann in steter Hilfsbereitsehaft entgegen. 

Das Leben hatte Friedrich Kiieh viel gesehenkt. Am 
23. Januar 1899 halte er sieh mit Sophie geb. Grebe vermahlt. 
Dieser Ehe entsprossen 5 Kinder. Die letzten Jahre wurden 
dureh die Freude an seinen 3 Enkeln versehiinl. Aber das Sehiek
sal forderte auch schwere Opfer von ihm. Einen Sohn nahm ihm 
der unerbittIiehe Krieg, und noeh kurz vor seinem Tode mullte 
er den Sehwiegersohn hergeben, den er erst ein knappes J ahr 
zuvor gewonnen halte. Diese Opfer und sein sehweres Leiden 
haben seinen zukunfsfrohen Glauben an Deutschland nicht zu 
erschiittern vermoehl. Er ist einer der wenigen Alten, die den 
Aufbruch des deutsehen Volkes vorausgesagt und die ihn mit 
wachen Herzen erlebt haben. Dieser unerschiilterliehe Glaube 
an Deu!schland is! Friedrich Kiichs Verm1i.chlnis an uns. Wir 
werden die Fackel, die seinen Handen entglitten ist, weitertragenl 

L u d wig Z i ill ill e r ID ann. 
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Schriften und Vortrage Friedridl Kiichs ,). 
1. 'Verke. 

1. Politisches Archiv des Landgrafen Philipp des GroBmiitigen von Hessen. 
Inventar der Besland •. 1. Bd. (Leipzig 1904) I-LV u. 885 S. 2. Bd. (1910) 
XII u. 872 S. - Publikationen aus den K. Preua. Staatsarchiven, Bd. 78 
und 85. 

2. Quellen zur Rechtsgeschichte der Stadt Marburg. 1. Bd. (Marburg 1918) 
XIV u. 520 S. 2. Bd. (1931) XII u. 618 S. - Veroffentlichungen del' Histo
rischen Kommission ffir Hessen und Waldeck XIII 1. 2. 

3. Landtagsakten von Jiilich-Berg 1624 1653. ---' Publikationen der Gesell
schaft fUr Rhein. Geschichtskunde XI, 11. Reihe, 1. Bd. (Diisseldorf 1925) 
8u. 51 u. 704 S. 

4. F. K. und Bernhard Niemeyer. Die Bau- und Kunstdenkmuler im Regie
rungsbezirk Kassel. VIII. Kreis Marburg-Stadt. 1. Teil: Alias (Kassel 1934) 
XII u. 226 Tafeln. 

2. Abhandlungen und Xhnliches. 
5. Die Landfriedensbes:trebungen Kaiser Friedrichs I. Marburger In.-Diss. 

1887. 
6. Beitriige zur Geschichte des Landgrafen Hermann H. von Hessen (Z. H. G. 

27. Bd. /1892] 409 439, 29. Bd. [1894] 1~216, 40. Bd. [1907] 214 273, 
49. Bd. 1916] 172- 232). • 

7. Eine Abtschronik von Altenberg. (Zs. d. Bergischen Gesch.-Ver. 29. Bd. 
[1893] 171-191; 40. Bd. [1907] 81-125). 

8. Die Lande JiiJich und Berg wahrend del' BeJagerung von Bonn 1588. (Wie 
vor 30. Bd. [1894] 213-252). 

9. Zur Entwicklnngsgeschichte Diis-seldorfs (Stadterweiterung): Beitriige zur 
Gesch. des Niederrheins. 8. Bd. (1894) 24&-248. 

10. Diisseldorf im Jahre 1715 nach E. P. Plonnies, hsg. vom Duss. Gesch.
Ver. zum 14. August 1894. Duss.1894. 

11. Die Diisseldorfer Sladterhebungsurkunde uDd ihre Schicksale. (Beitr. zur 
Gesch. d. Niederrheins. 9. Bd. [1895] 249-254). 

12. Zur Wirtschaftsgeschichte Diisseldorfs. Beitr. wie vor 9. Bd. f1895] 17--37). 
13. Die alteren Dusseldorfer Schoffensiegel. (Beitr. wie vor 9. Bd. [1895] 

1-16). 
(Beitr. wie vor 10. Bd. 14. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm in Briissel 1632. 

[1895J 190-224). 
15. Beitrage zur Kunstgeschichte Diisseldorfs: 1. Das Grabdenkmal Herzog 

Wilhelms Ill. in der Lambertuskirche. 2. Zur Baugeschichte der Andreas
kirche. (Beitr. wie vor 11. Bd. f1897} 64 81). 

16. Die Politik des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1632-1636. Zugleich ein 
Beitrag zur Geschichte von Jiilich und Berg wahreud des dreiBigjahrigen 
Krieges. (Beitr. wi. vor 12. Bd. [1897] 1-220). 

17. HarleB. W. u. F. K .• Die Heimfiihrung der Herzogin Magdalena vou Bayern 
und ihres Gemahls Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm nach Neuburg (1613): 
Z •. des Bergischen Gesch.-Ver. 33. Bd. [1897] 127-133). 

18. Die Entwicklung des bergischen Wappens. (Beitr. zur Gesch. des Nieder
rheins 15. Bd. l1900] 1-35). 

19. Die Hochzeit des Herzogs Wilhelm Ill. von Jiilich-Kleve Berg 1546. 
(Beilr. wie vor 17. Bd. [1902] 9h115). . 

20. Urkundliche Beitrage zur Geschichte der Herzosin Anna von Kleve, Ge
mahlin des GraCen Philipp Ill. von Waldeck (geb. 1495): Zs. des Bergi
.chen Gesch.-Ver. 37. Bd. l1904] 243-269. 

1) Nach den Aufstellungen C. Knetschs nnd den Erganzungen durch 
W. Classen und E. Guthier. 
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21. Landgraf Philipp auf dem Wormser Reichstage des Jahres 1521. (Z. H. G. 
38. Bd. [1904] 189--:109). 

22. Landgraf Philipp und die Einfiihrung der Reformation in Hessen. (Z. H. G. 
38. Bd. [1904] 210-242). 

23. Die Slellung des Landgrafen Philipp zum l{irchenbann im Jahre 1532. 
(Z. H. G. 38. Bd. [1904] 243-252). 

24. Die altesten Salbucher des Amtes Marburg. (Z. H. G. 39. Bd. [1905] 
145-258) . 

25. Ein unbekannter Brief von Euricius Cordus. (Z. H. G. 40. Bd. [1907J 
158-161). 

26. Zum Briefwechsel des Landgrafen Philipp mit Luther nnd Melanchlhon. 
(Z. H. G. 40. Bd. [19071 161-165). 

27. Siege] und Wappen de" Sladl Kasse!. (Z. H. G. 41. Bd. [1908] 242-266). 
28. Das hessische Wappen zur Zeit Heillrichs n. (Z. H. G. 43. Dd. [1909} 1-8). 
29. Eine QueIle zur Gcschichte des Landgrafen Llldwig I. (2. H. G. 43. lld. 

[1909] 144 277). 
30. Landgraf Ludwig 1. im Hussitenkriege 1421. (Z. H. G. 45. Bd. [1911] 

275-296) . 
31. Denkschrift Gber die Herausgabe von QllelIen Zllr Rechts- und Verfas

sungsgeschichte der hessischen SUidte und Gber die Veroffentlichung der 
landesherrlichen Drbare Hessens. (14. Jahresber. der histor. Kommission 
fUr Hessen und Waldeck [19 11 ]13-29). 

32. Eine Visitation der Obergrafschaft Katzenelnbogen im Jahre 1514. (Archiv 
fiir hess. Gesch. llnd Alterlumskunde, N.-F., Bd.9 [1913] 145-254). 

33. Die Kirchenreformalion in Marburg vor 400 Jahren. (Oberhess. Zeitung 
Nr.273. 20. Nov. 1917). 

34. Felix Rosenfeld t. (Nachruf vom 28. Juli 1917: Z. H. G. 51. Bd. [1917] 
I-Villi. 

35. Zllr Geschichte der ReIiquien der heiligen Elisabeth. (Zs. fUr Kirchengesch. 
45. Bd. [1926] 198-215). 

3G. Beitdige zur iilleslcn Geschichte del' Marburger Dniversilut. (Z. H. G. 
56. Bd. [1927] I-53). 

37. Aus dem Lebcn Johann Oldendorps. (Fcstzeitung der PhiJipps-Universi
Hil Marburg [1927] 7---l!). 

38. a) Heimatkunde an der Universitiit; b) Methodische Wanderung del' 
Universiliit; c) Fiihrung durch das Schlol1 Mal'hurg: Heimulkunde und 
Landeskunde an hohercr Schule und Universil5t, 11Sg. van vV. Brand und 
L. Zimmermann. Marburg 1929, SS. 7-17. 32-39 u. 82- 83. 

39. Es steht ein Wirlshaus an der Lahn. Oberhess. Zeitung vom 2{). 3.1934 
(Nr. 75). 

Z u r K u n st g e s c h ieh t e: 
Vgl. Nr. 15. 

40. Die Landgrafcndcnkmnler in der Elisabethkirche ZII Marburg. (Z. H. G. 
36. Bd. [1903] 145-225). Dazu Besprcchung van G. v. Bezold, Zwei 
Grabdenkmiiler aus del' FrGhzeit des 14. Jhds. in S. Elisabcth in Mal'burg 
19(1). (Z.H.G. 46. Bd. [1912]242-244). 

41. Marburger Kunstlebcn am Ausgang des MiUelaHers. (Hcsscnkunst 1) 
1906.) 

42. Bilderschmuck einer Urkunde des Klosters Naumburg in del' WeUerau. 
H.K.1906). 

43. Marburger Student aus dem Jahre 1578. (H. K. 1906.) 
44. Urkundliche Nachrichten liber Wandmalereien im Schlosse zu Ziegen

hain. (H.K.1907. S. S-IO). 
45. Die Altarschreine in der Elisabethkirche zu Marburg und ihre Stifter. 

(H. K. 1908. S. 8 14). 

I) Im folg. Abk. = H. ]{. 
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46. Meister KUll0, ein Mainzer Maler aus der ersten H5.1fte des 14. Jahrhun
derts. (H.K.1911, S.4 5). 

47. Die 5.iteste Pfarrkirche Marburgs. (H. K.1912. S.1-5). 
48. Denkmal des Landgrafen Ludwig I. von Hessen in del' Elisabethkirche 

zu Marburg. (H. K.1914/15, S.I-3). 
49. Nachruf auf Hans Neuber. (H. K.1917, 8.39). 
50. Del' Crucifixus von Caldern. (H. K. 1918, S. 27-34). 
51. Ludwig Juppe. Eine Nachlese. (H. Je1920, S.26---37) .• 
52. Wandmalcl'eien im Rathnuse zu Marbul'g. (Jahrbuch del' Denkmalpfiege 

im Reg.·Bez. Casse!, Bd. I [1920] 157-162). 
53. Hans Jakob von Ettlingen. Ein hessischer Baumeister des 15. Jahrhun

derts. (H. K. 1921, S.34 50). 
54. Die Klagefiguren an den Grabdenkmalcrn des Mal'burger Lcttnermeistel's. 

(H. K. 1922, S. 2&--37). 
55. Aus del' Geschichle des Mal'burger Schlosses. (H. K. 1924, S.31-39). 
56. Del' Elisabethbrunnen und die KapeJIe bei Schrock. (H. 1{, 1927, S. 28-36). 
57. Zul' Gcscichte des Siegelschnitls in Hessen. (H. K.1929, S.3-17). 
58. Eine Neuerwerbung des Universitatsmuseums zu Marburg. (Schiffsplastik, 

die del' Weidenhauser Briicke zugewiesen wird, mil Beitr. zur Gesch. del' 
Briicke.) (Hessen!and, 45. Bd. [1934] 120-123). 

3. Besprechungen. 
K. Se hot t m ii I I e r, Die Organisation der Centralverwaltung in Kleve

Mark vor del' brandenburgischen Besitzergl'eifung im Jahre 1609. (Jahl'
buch XII des DGsseldorfer Geschichtsvel'eins, S. 283-288). 

G. v. d. R 0 P p, G6llinger Statu ten, 1907. (Z. If. G. Bd. 41 [1908] S. 306). 
A. L u dol' f fund F. B l' ii g g e, Die Bau- tlnd Kunstdenkmaler von West

fa!en, Heft 25: Kreis Meschede, 1908. (Z. H. G. Bd.43 [1909] S.392.) 
G. Men t z, Johann Friedrich del' OroBmlitige 1503-1554, 1908. (Z. H. O. 

Bd.43 [1909J S.399 400). 
C. S c h ii fer, Von deutscher Kunst, 1910. (Z. H. G. Bd. 44 [1910] S. 295~296). 
G. v. Be z old, Zwei Grabdenkmuler aus del' Frlihzeit des 14. Jahrhunderts 

in SI. Elisabeth in Marburg, 1911. (Z. H. G. Bd.46 [1912] S.242-244). 
H. B run n e r, Geschichte del' Residenzstadt Cassel, 1£113. (Z. H. G. Bd. 47 

[1914J S.333-3351. 
B. M e i e r, Drei Kapitel Dortmunder Plastik, 1913. (Z. H. O. Bd.47 [19B] 

S.42!l--429). 
K. B li ch e r und B. Se h mid t, Frankfurter Amts- und Zunfturkunden bis 

,urn Jahre 1612; 1914, 1915. (Z. H. G. Bd.49 [1916] S.300-301]. 
G. Se h nap per - A r n d t und K. B r 5. u e r, Studien zur Geschichle der 

Lebenshaltung in Frankfurt a. M. wahl'end des 17. und 18. Jahrhunderts, 
1915. (Z. H. G. Bd.49 [19l6] S.301-302). 

Akten und Briefe zur Kil'~henpolitik Herzog Georgs von Sachsen. Hsg. von 
F. GeB (Z. H. G. 52 [1919] S.205). 

E. E hIe F s, Hans Doring, ein hessischer MaJer des 16. Jahrhunderts, 1919. 
(Z. H. G. Bd.52 [1919] S. 149-150). 

Fr. S c h m 011, Die heiJige Elisabeth in del' bildendcn Runst des 13. bis 
16. Jah"hunderts, 1918. (Z. H. G. Bd.52 [1919] S.192-194). 

V. W ii r t h, Das neue Wappen del' Stadt Dal'mstadt, 1918. (Z. H. G. Bd. 52 
[1919] S.155). 

C. R a u c h, Findlinge, Kunstwerke in EinzclbHitlern, 1922. (Z. H. G. Bd.54 
[1924] S.387). 

R. G li nth e r, Del' fi.1teste Zyklus des Drachentoters St. Georg. Eine ikono
graph. Studie libel' das Riitsel von GroCen-Linden. (Z. H. O. Bd. 54 
[1924] S.386-387). 
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4. Berichte Uher Vortrilge. 
Die S t a d t D ii s 5 e I d 0 r fin i h r e r w i r t 5 C h aC t I ie hen Ent -

w i c k 1 u n g: Korrespondenzblatt d. Gesamtvercins, 46. Bd. (1898) 19- 20. 
Ent s t e h u n g 5 W e i 5 e de r a 1 t ere n h e 5 5 i se hen S t a d t e (besan

del'S Verfassungsgeschichte Marburgs vam 13.- 16. Jahrhundertl). aus
fiihrl. Bericht liber einen Vortrag vom 1. Mai 1891 in den Mitt. des Ver. 
f. hess. Gesch .. Jg.1891, S. XXI- XXII. 

Die G r ii n dun g d e r h e 5 5 i 5 C hen S t a d t e (Hersfeld, Fulda. Frilz· 
lar). Vortrag vam 1. Marz 1893 (Milt. Jg. 1892, S. 95- 96) . 

Zur Entstehungsgeschichte der 62 vormals kurhessi
schen St1.idte und deren Stadtsiegel. Vorlrag von Major 
Weschke in Schmalkalden vom 14. Marz 1898 (mit Unterstiitzung von 
Kiich!). Mill. Jg.1897, S.6S-69. 

Unbekannte Briefe del' hessischen Humanisten Mutia· 
nu s R u f u s, Eo ban u sHe 5 sus un d E u r i c ius Cor d u s. Vor
trag vom 7. Februar 1902 (Mill. Jg. 1901, S. 43). 

Beziehungen Landgraf Philipps des GroBmiitigen zu 
0110 v. P a c k, 1527. Vorlrag 1904 (Milt. Jg.1904; 05, S. 34). 

Si e gel un d W a p pen h e S 5 i 5 ch er S t ii d t e i m M i t t e 1 a I t e r. 
Vortrag 8. Januar 1907 (Milt. Jg. 1906(07, S.80-86). 

De r Let t n e r in de rEI i 5 a bet h k ire he z u M a r bur g. Vortrag 
28. Miirz 1908 (Milt. Jg.1907/ 08, S.6S-70). 

B fi c kin gun d die M a r bur g erG e s chi c h t 5 for 5 C h u n g. Vor
trag 30.0klober 1909 (Milt. Jg.1909 / 10, S. 91-92) . 

Die g e s chi c h t lie h e Ent w i c k I un g des M a r bur g e r Top f e r
g ewe r b e s. Vortrag 13. April 1910 (Milt. Jg.1909/ 10, S.105-106). 

Marburg var dem Bauernkrieg, Vortrag 13.November 1911 {Mitt. 
Jg. 1911/ 12, S. 43 U}. 

Die m i t t e) a I t e r 1 i c hen S ii h n e k r e u z e. Vortrag 16. Februar 1914 
(Milt. Jg.1913/ 14, S.114 115) . 

Bericht liber die Ausgrabungen nnd Bodenforschungen 
i m E b s d 0 r fer G run d e vom Herbst 1915. Vortrag 29.0ktobeI 

_ 1915 (Milt. Jg.1915/ 16, S.68--69). 
Die Wan d gem li 1 dei m Rat ha us s a a I e z u M a r bur g. Vortrag 

29. Oklober 1915 (Mitl. Jg.1915/ 16, S. 69~71). 
Del' Marktbrunnen zu Marburg. Vortrag 5.August 1916 (Mitt. 

Jg.1916/ 17, S.91-92). 
Be r i c h t ti b e r die B 0 den for s c h u n g e n i m Her b s t 1 9 1 6. Vor

trag 16. Dezember 1916 (Mitt. Jg.1916/ 17, S.93). 
Die Tot e n k i I' C h e z u T r e y s a. Vortrag 30. Mai 1916 (Mitt. Jg. 1916/ 17, 

S. 96). 
De r K i r c hen s t u m p f be i RoB b erg. Vortrag 27. September 1916 

(Mitt. Jg.1916/ 17, S.97-98, Jg.1929--<30, S. 3S). 
Staatliche und stadtische Lebensmittelpolitik im Mit

telalter. Vortrag vom 16.Dezember 1916 (Mitt. Jg.1916/ 17, S.93 f.). 
Die Anfange del' Reformation in Marburg. Vortrag 10. Nov. 

1917 (Mitt. Jg.1918/ 19, S.64). 
Vorgeschichtliche Siedelungen in der Umgebung Mar. 

bur gs. Vorlrag 19. Februar 1919 (Mill. Jg.1918/ 19, S.68 69). 
G e s chi c h t e d e r K i I' C h e u n d des K 1 0 s t e r s z u C aId ern. Vor

trag 29. Mai 1918 (Mitt. Jg.1918/ 19, S. 75~76). 
Die Htinengriiber in del' Niihe des Elisabethbrunnens. 

Vorlrag 26. August 1918 (Mitt. Jg.1918/19, S.7&-77). 
Familien-, Gassen- und Hausernamen im alten Mar

bur g. Vorlrag 7. November 1919 (Mitt. Jg.1920/21, S. 4o-41). 
Geschichte des Christenbergs. Vortrag 13.Juli 1920 (Mitt. Jg. 

1921/22, S.26). 
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Gesehiehte des Dorfes Wehrshausen und Bedeutung 
de r do r t i g e n K ape 11 e. Vortrag 16. September 1920 (Mitt. Jg. 
1921/22, S. 26). 

Die Kreuzkapelle beim Elisabethbrunnen und ihre 
A u 5 gr a bun g. Vorlrag 4. April 1925 (Mill. Jg.1925/26, S.89). 

M i t t e I a I t e r lie h e S i e gel a I s g e s chi ch t li c h e Que 1 ] e. Vor
trag 18. Dezember 1925 (Mitt. Jg.1925/26, S.105- 106) . 

Die Anfiinge der Universitat und des Piidagogiums zu 
M orb u rg. Vortrag 1. Juli 1927 (Mitt. Jg.1926/ 27, S.64 66). 

Ba u g e s e hie h t e des M a r bur g e r Se hI 0 s s e s. Vortrag 10. Febr. 
1928 (Hessenland 1928, S.65-67 und 286). 

Bu rg e rl ieh e s Le ben i m m i t te la 1 t e rli c hen M arh u rg. Vor
lrag 15. Januar 1930 (Mitt. Jg.1929, 30, S.30 31). 

K u n s tun d K ii n s tIe rim a 1 ten M a r bur g. Vortrag 25. Februar 
1921 (Oberhess. Zlg.). 

Marburg im Mittelnlter. Vortrag 17.Seplember 1921 (Hessenland 
1921, S.16(;"'-'167). 

Die K ire h e inS tau s e b a c h. Vortrag 26.0klober 1921 (Hessenland 
1921, S.172. 

Das Lowensteiner Kreuz und Tolenkreuze iiberhaupt. 
Vortrag 9. Mai 1922 (Hessenland 1922, S.77-78). 

Die An fan g e de r La n des g e set z g e bun gin He ss e n. Vortrag 
2. Juli 1932 in der Hauptversamm]ung del' Historischen Kommission fUr 
Hessen und Waldeck (34. und 35. Jahrcsbericht der Historisehen Kom
mission 1932, S. 15-16). 


