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Ll teratur.

A. Luschiii V. Ebcugreuth, Allgemcine Munzkunde und
Gehlgeschiclite des Mittelalters uud dcr Neiieren
Zeit, Mtiuchen u. Berlin, E. Oldeubourg. 1904. Gr. 8°
286 S. mit 107 in den Text gedruckten Abbildungen.

Eiue ansehnliche Zahl von Handbuclierii liber die Munz
kunde des ^litteliilters und der Neuzeit liabeu die letzten Jahr-
zchnte entstchen sehcn: leider steht mit der Zahl ihr innerer
AYert und Gelialt durchaus in keinem Verhaltnis. Audi nicht
ciu einziger iinter ihnen ist des ge^YaUigen Stoffes wirklich
Herr geworden; die Mehrzalil aber hat die vorliegende Auf-
gabe iiberliaupt nicht wesentlich in Angriff genomnien nnd be-
gniigt sich mit kliiglichen Aiisschnitten und diirftigen Zusammen-
stc'lluugen von nebensachlichen Einzelheiten. Von Sammlern
zumeist und noch mehi* fiir Saniinler geschrieben, sind sie mit
geriugen Ausnahincn weniger deni Schrifttum der Geschichts-
wissenschaft zuzurechnen. der die Miinzkunde als ein selb-
staudigey Glied zugebort, als vielniehr lediglich dem Sammel-
wesen. Das durch G. v. Below und F, Meinecke geleitete
groi'se Untcruohnien des Mandbuchos der mittelalterlichen und
neueren Gescliiclite hat zum erstcn Male die Aufgabe gestellt,
ill eineni alle histoi'ischen Disziplinen nnifassendcn Rahnicn auch
die Miinzkunde fiir Historilfer zur Darstelluiig zu bringen.

In einem derartigen Handbuche ist nnbedingt zuvorderst
Rcchenschaft zu goben iiber die Quellen, welche uns fiir die
mittolalterlich neuzcitliche Miinzkunde zu Gebote stehen, einer-
seits iiber den uns erhaltencn Bestand an Miinzeu der Vorzeit,
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iiber die Miiuzfunde, welchc dieseii uns zugcflihrt habcn uiul
iioch standig meliren, sowie die Saminlungon, iu welcheii or
georduet und bewahrt wird, aiidtircrsiiits aber audi iiber die
gleich ̂ vichtigen und fUi die letzteu Jahihundcrte sogar liedcut-
i?ameren schriftlidK'u Denkmale des Munzwcyens, diu Ueclits-
urkunden, die Gcsdiaftspapiere und die Vcrwaltungsaktoii. Das
folgeriditigste ist sodaon, da es sidi nun eininal urn gescliidit-liche Entwicklungen haudelt, deu grosseu Werdegaiig des lUinz-
wesens in seinen vcrsdiiedenen Beziehungen, des Miiuzrechtos,
ier Miinzverwaltuug, der Munztedinik, der Mlinzwalirung und
des Munzfusses sowie der Kaufkraft dcr Milnzeu vorzufiilireu
î îd zugleich die Abweidniiigen und Sondeibildungen der ein-
zelnen Gebiete Licht zu stellen. Erst auf Gruud soldi
einer Darstellung, die fiir den Historiker uubedingt das wicli-
tigste der ganzen Munzkuude ist, lasst sidi cine einigerniasscn
gefestigte Theorie des iliinzwesens aufstellen, soweit eine solche
uberhaupt erforderlich ist.

Allein der umfassenden Munzsauimlungen, weldic die mouu-
inentale Grundlage fur solch cin Handbuch bieten, sind uur
'̂ usseist \YeiiigGj und das raUnzkimdliche Schrifttuin besitzt bei
seiuei unendlichcn Breite zur Zeit nidit die geniigende Tiefe,
uni uiiabhangig von den Sannulungcn cine zusammcnfassende
Darstdlung zu gestatton. So hat sidi denn audi der Ycr-Jissei des vorliegenden Ilandbuclies, trotzdem er langer als ein
densdienalter hinduixh sicli nicht nur als einen gUickliclieii
tinzî aniiulei, sonderii audi als einen cbenso luditigcn Miinz-iscliei bewaliit und als soldier vor kurzem das grosse Riitsel
ês osterreidiischen Munzwesens im llittdalter cndgillig gc-•̂ st hatj YOi'UUifig weiiigstcns den Uberblick iiber die Pritgungeu
êi Vorzeit wie die Darstellung der gcsdiichtliehon EntwicUlung
ûi iickgesdioben und als besondcrc Munzkunde einem zweitenaude "\oibelialten, in dem ferliggestellten ersten Bande sich

a ei im wesentlidien auf cine Systeniatik dcr Munzkunde be-
sc ])ankt. Jedcn geiingeren Miinzkenner wiirde da der Vor-

tieffen, dass er dnen Stein bicte anstatt eines Brodes;
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Prof. V. LiiJichiii hiugegcn, der iiber seiue Viirdieuste um die
Munzkuiide liiiuiud ix\s Keuner dor Roichs- luul Reclitsgeschichte
bcwilhrl ist, biotet uiclit iiur dem Fcruerstelienclen, sondern
audi dem Facliniaim reiclie Belehning, mag er mm iiber die
iiLissoi'O Beschaifeiilieit der Mtinze liaudelu, die Miiiizstoffe, die
Uestalt, dio Gro îse uud das Gewiclit der Miiuzeu, das Gepriige,
(lari Munzbild und die Aufsdirift, mag er die Herstellung der
Miiuze crurteru, die Vorgange bei der Ausmilnzung und die
Einriclitung des MiiMzbetriebes, mag er die Bezielningen der
Mnnze zur Geldlehre klarlegen, die Geldarten, die iiicht Miinzen
siud, dâ  Muiizgeld, die Wiihrung, Rediuungseiiihoit und Zalil-
weisc, den Miinzfuss, Wiihrungs-, Handels- und Sdieidemiiuzen,
die Munzpolitik und den Miiiizwert, odor mag er endlidi die
Bozieliungen der Miinze zum Redit verfolgen, die Munzlioheit,
dio illlnzvejleihmigeu, die fiiianzielie Ausnutzung des Miinz-
regals, die Mtiuze als gesdiiditlidies ZaMuiigsmittd uud die
Miiuzvertrage, Miinzvercinigungen und Miiiizverbande.

Auffalleud ist, dass zwisclieu all diese historisdien Erorte-
rungen, als ob sie einen Gegenstaud von gleidier Bedeutung
bdiandelteu, Betrachtuugeu iiber die Miinze als Gegenstaud
des Sammelns eiugeschoben sind und unter anderem audi fur
die -Vuordnung von Sammluiigen und die Behdfe des Sammlers
Auskunft gegebeu wird; die Erbschaft v. Pawlowskis scheint
dem A^erfasser das eigene Konzept hier dodi eiu wenig ver-
rllckt zu haben. llervorzuheben ist, dass die stimtlidien Aus-
fulirungou im wesentlidien der deutsdien Miinzkunde gelten, uud
dass das Hlinzwesen der aussordeutsdien Staaten nidit in gleicher
AVeise duvdigearbeitet, sondern mehr gdegentlidi heraugezogen
ist* ebeuso gelteu sie dor Hauplsadie uadi dem Mittelalter,
uud sind die ueuzeitliolieu Yerluiltnisse nur erganzungsweise
behaudel t .

Eiuzellieiten werden bei oinem Werke -wie dem vorlicgcndeu
immei' anfochtbar sein, und es tragt im gaiizen keiueu Gewiun
in sidi, gogeu dergleidien Widersprudi zu erheben. Trotzdem
sei hier auf eiuige wenige aufmerksam gemadit, da eine Ge-
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legenheit zur clurcbgreifeiidcn Erortcniug imgewiss ist. — So
gilt mir die S. 145 vertretene Ansicht, dass Privatnuuizen don
Staatsmiinzcn zeitlich voraiigegaiigeii seieii, dem iiinereii Wcseii
del- Munze ganz und gar zii widerspreclien uud deswegen uu-
moglich zu sein, wie deiui aucli insbesondere Plumes durcli
nichts als Baiilder gL-keiinzeichnet ist, vielmehr nichts iiii ̂ Voge
steht, ilin als eiuen Dynasten oder Tyraimeii anzusprecheii uud
wir zudem weuigstens eine Pragung sicher furstliclion Ursprungs
besitzen, welehe urn Jalii-hunderte alter ist. ~ Die Bozeichnung
erdichteter Muiizen, iiber weldie S. 127 fg. gcliandelt wird, sollte
man aiif solche besclirankeii, welclie, ohue jeuials gepriigt zu
sein, nur m der Literatur iu Bcschreibung oder Abbilduiig auf-
tretcn, wie die MLinze Hermauns des Chcruskers, die Turnos-
groscheu Karls des Grossen uiui andere, iu Mctall ausgefuhrte
Munzeu dagegeii, soweit sie nicht von dem bezeichueten Mliuz-
herrn ausgegangen sind, oder es sich urn Fortfiiliruug einer
Pragung uber den Tod des Fiirsten hinaus haudclt, als
ialschmigen bezeichnen; fiir Medailleu liegeu die Veilialtuissc
msofeni anders, als sie wie jedes anderc Kunstwerk ohne Au-
stand jederzeit den Grossen der Vergaugenlieit gewidmet werdeu
konnen: die Prager Judoiimedaillen sind nicht anders zu be-
urteilen als die Suiteninedailleu des IS. und 19. .Tahrh., und
die Attilamedaille beansprucht sicher nicht, cin authentisches
1 d 211 geben; um sie zu brandmarken, muss eine betriigerische
SIC it Dei ihrer Ilerstellung wahrzunehnien sein. — Unter die

S- 44 geuannten Zwittermiinzen sind die wiihrend der russischen
)kkupafiou Preussens im Jahre 1761 gepragten Hlinzen nicht
zu rechnen, die den tatsachlichen Verhaltnissen volli- ent-
sprechende Vereinigung des Bildes und Namens der Kaiseriu
Elisabeth, auf dor einen Seite mit dem AVappenadler und Nanien
des Konigreiches Preussen auf der anderen Seite bietet nichts
zwiLterhaftes. — Der Viersclilag, der nacli H, 68 um die ;Mitte
des elftcn .Tahihunderts in der Scluveiz aufgekommen sein soil,
lasst sich bereits auf Metzer Pfcnnigen des zehnten Jalir-
hunderts nachweisei i .
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Trotz allcdem ragt ihis Werk Luscliins iiber alle der
iiiittelaltcrlicli - neuzoitlidien Munzkiuule gewidmeten Abrisse
(leiit^juher Sprache weit liinaus und iibertrift't es audi die ausser-
deutsclieii an wLs^euscbaftlidiem Gebalt. Hoffeutlich bleibt
der Verfassor die Krgiinzung und den Uuterbau der besonderen
M i u i z k u i u l e n i c b t l a u g e s c h u l d i g . M e n a d i e r .

IL Ilalke, Eiiilcituiig iu das Stadium der Nuniismatik.
Diitte verb. u. verm. Aufl. Berlin. Georg Reimer. 1905. 8°,
X\I u. 2J9 S. mit 107 Abb. anf 8 Tafeln.

An >ivisseusdiaftlichem Gelialte hinter dem vorbesprodienen
Haiuibuclio des Grazer Professors welt ziiruckstehend, liefert
das Werk des Herru Oberpostdirektors Halke dodi sdion alldn
durdi die Tatsadie seines Ersdieinens in dritter Auflage den
Beweis, dass es den Bediirfnissen waiter Kreise, und zwar
nidit nur der Sammler, sondern audi der gebildetcn Laien,
welclic sidi iiber die Miinzkunde zu unterriditen wiiusdien, vor
den iibrigen Schriften entspridit. Und das I:ann nidit wunder-
nehmen; sind dodi unter Vermeidung eiiier Uberfiillung mit
selteneii Krschciniiiigen und Ausnainnsgebikleu und unter Riick-
stellung uller Einzdheiteu iu der Tat die Grundziige der Eut-
AvickUing des Munzwesens von den ersten Anfiingeu bis an die
Schwelle der Gegenwart knapp und klar vorgefiihrt. Bei der
Beliandlung des mittelalterlidi-neuzeitlidien Miinzwesens sind
freilicli die ausserdeutscbeu Verhaltnisse selir stark vernadi-
lassigt. und luitte sich diirdi ein Mehr nacli diesei' Ricbtung
hin manch ein Liclit flir die deutsclie Entwickliing gewinnen
lasseii; dodi ist dleser Mangel nahezu alien nuniismatischen
Abrissen gemeiu. EmpHndlidier ist die ailzu enge Begrenzung
der Aufgabe der Nnmisniatik, die Abweisung der niunzredit-
lidien und geldgesdiielitlidien Frageu, denen dodi im letzten
Grunde der Vortritt vor der rein ardiaologisdien Behandhing
gebuhrtj aber audi bier isfc eiuzuvaumeu, dass audi dieser
Mangel deni vorliegenden Werke nicht allein cigentlimlidi ist.



186 L i t e r a t u r ,

Auf (lie iiberlieferuDgsniassjge. aber wic gewuhnlicli imr zwaiigs-
^veise vorgenommene Verquickimg dniger uotdi'irftigcr He-
mcrkungen iibcr die Medailleukunst niit tier vollstiiiidig wosens-
verscliiedeneii Miinzgescluclite ist es uacli den nuiiiuigfaclu'ii
prograinmatisclien Erorterungen der letxtcn Jalirc audi iiur
iiotig auftnerksam zu maclieu. Audi hier widei'strcbt cs niir,
Kritik an Einzellieitcn zu ubeii, und bescliriiuke icli niich
dai'auf, gelteiid zu macheu, dass dcr Ilandsduili des Xoiiigs nie
auf einer deutschen Munze bozeugf,, die dexlcra dei dagcgeii
vielfach genanut wird, dass daher audi auf den Pfetinigeii von
Sdiwabisdi Hall ueben der sancta cnix die Kedite Gottes dai -
gestellt ist, wie ja allgenidn religiose Synibole auf don inittel-
alterlidien Miiuzeu vorwiegeu. Zum Sdilusse sei ausdriu-klieli
liervorgehoben, dass dcr Textdruck wie die Tafeln vorziigUch
a u s g e s t a t t . e t s i n d . M e n a d i o r .

Chr. Cinder, Wurtiembergische Miiuz- und Medailleii-
Icunde, neu beaibeitet von J. Ebuer. Unter Mitwirknugtier Stuttgarter Numismatisdien Vereinigung herausgegebeii
von der Wiirttembergisdieu Konimission fur Laudesgeschichte.
Stuttgart, AV. Kohlhamnier. 1904/1905. Heft 1 und 2. lex.
82 S. mit 5 Doppeltafeln.

Es ist sohr zu bedauern, dass die Wurttembergischc Koni-
mission fiir Landesgeschidite sidi darauf besdirankt bat, daa
Bindersdie AVerk iiber die "Wiirttembergisdie iXiinz- und
Medaillenkunde neu beavbeiten zu lassen, und es iiicht vielnielir
duidi ein neues Werk zu ensetzen auf sidi genommeii hat.
V̂ar die Leistung Binders fiir ihre Zeit audi einc vortreiYliclie,

so haben die seit ihrer Drudilegiing verflosseuen scdis Jahr-
zelinte audi dem miinzkundlidien Sdirifttuin soldi eine Aus-
bildung gebracht, dass mit einer Erganzung und Verbesseruug
des alten allein nidit voile Arbeit geleistet wird.

Nacli dem Ersdieinen der ersten Bande der v. Sclirotter-
sdien Gesdiidite des preussisdien MUnzwesens eineiseits und
meines Werkes iiber die Sdiaumiinzen des Hohenzollernliauses
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auderoi'seits brauche ich nicht inelir tlicoretiscli zu erortern,
welchc Regeln ich fiir derartige Arbeiton als die massgebeiiden
erkoune. Aber wer auch nicht gleich iiiir Miinz- iiud Medailleu-
kuude fUr -wcseusverschiedeiie Forschiingsgebiete halt und mit
deii ^Lcdaillen selbst deu Rochenpfenuigen uiid Markeii die Ver-
einigung mit deu Miinzen in eincm Rahmen zucrkeniit, wer
auch clwa mit Friedcusbiirg das Corpus der Miinzen unter
Yolliger Aufgabc der Beschrcibuug zu einem tabellenformigeii
Inveutar zusammen{5chrumpfen oder im Gegenteil mit Erbsteiu
aut' eiiie moglichst eindrlngliclie Beschreibung der einzelucii
Muiizen Gewiclit legt, wer auch gleich den Bearbeitern der
Wittelsbacher Miinzen die geld- und miinzgeschichtlichen Er-
ortcruugen aufs kuappste bescliriinkt oder vielmehr in der Dar-
stelhing der Miinzgeschichte seine yornehmste Aufgabe findet:
jeder hat darauf acht zu geben, dass das, was er an Be-
achreibuug" bietet, cxakt ist und dass die von ihin wie auch
imnier voigenommene Gruppenbildung ilbersichtlich ist. In
diesen beidcn Beziehungen liisst die Neubearbeituug nur allzu
viel zu wiinschen iibrig. Die Einschiebiiiig der kleinen Miinz-
gruppen iu die Darstellung, die Zilhlung der einzelnen Miinzeu
nur innerhalb dieser kleinen Gruppen, das dadurcli herbei-
gefiilirte Abweichen der Nunimcrn auf den Tafeln, die Ver-
teiluug der Haupt- und Kehrseiten auf die beiden Seiten der
Doppeltafeln, die verschiedenartige Anordnung dieser Tafel-
halfton, die lediglich chronologische Abfolge aller verschieden-
artigon nnmisniatischeu Denkmale, die Anordnung der Beschrei
bung der beiden Miinzseiten hinter- statt nebeneinander er-
schweren eine Ubersicht ungcmein. Dazu konimt der Veizicht
auf die Wiedez-gabe der auf den beschriebenen Objekten an-
gewandten Schriftgattungeu und die willkiirliche Umgestaltung
del' 'J'renniingszeiclien innerhalb der Uinschriften. Auch AViude
man gem statt der negativcn Angabe, dass ein beschriebenes
Stuck sich niclit in der Stuttgarter SamniUuig beiindet, den
])ositiven Nachweis lesen, welcher Saminlung es angehort oder
wo OS publiziert ist, Unt so grbssere Befriedigung gewahren die
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alh Lf, •' t" ®"" ™'"g« Einpassung; weun
we 1 , deutschen Gebicten, z» ver-
wifi flio ™ '®''' '*̂ '< '̂"1 'lucli einmal eiue inige Angabe
niit ̂  del begenstempeluug der bohinisclieri GroscliLMi
f r - u ' v e r s c h i e d e n e S t e i n p e l h i u u l u l t ,0 ingeii, Eimbeck, Hildesheim) uuverbessert geblicboii ist,
enn auch die Eiiifuhnmg der Mark als des tatsachliclicn Gc-

viciues eines Kedmungspfundes von Pfcnnigeu unbediugt falscli
«?M Zuruckweisung der Regonsbuiger desa aciei Jundes als altester grilflich wiirttcmbergisclier

3-nzueikeiineii und manche Nacliriclit fiber MediullouTe™ ̂  empelschneider zu begrilsseu. Die Erweiterung, welclie
a gememste Anerkennung finden ̂ Yird, ist die Beigabc der

J "̂urkuiiden; hoffeii wir, dass in den noch iiusstehendeuen le Aktcn des 17. und 18. Jabrliunderts nicht minder
neiangezogen werden.

Le* ̂ ^̂ ^̂ eiliole, dass Binders AYerk eine vortreffliclieIS ving ge\\esen; und wenn die Neubearbeitung ancli niclit

j stellenden Anforderuugen entspricbt^ so stebeoch nicht an, sie nicht nur als oine vennehrte, sondeni
"̂cli als eine verbesserte Ausgabe anzuerkennen.

]\1 e n a d i e r.

tbvig Schwabe, Kunst und Geschichte aiis antikeii
ĵiunzen. Rede am Geburtstage des Kaisers 1905 im Nanieiit er Universitat Tubingen gehalten. Tiibingen, J. C. B. Mohr

(Paul Siebeck), 1905. 18 S. Preis 0,50 M.
, Vortrag legt in frischem und anregeudem Tone dar,^̂ ^̂ v^el Belehriing wir iibor die Geschichte des Altertiinis aus

tlen MUnzen Echopfen -- als Beisplelc werden Theniistokles,
das Demaveteion, die iliinzschatzfunde erlautert —, wie uns
(lie MUnzen ein Bild des staatUchcn und wirtschaftlichen Zu-
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standes jeder Periode gcbcn, wie uns ihre Darsteliungen das
Leben dev Altcn in Kirche luid Staat, in Haus uzid Hof be-
schreiben, audi verg'angene und zeitgeiiossische Ereignisse ver-
herrlidien (weslialb icli freilich die antiken Mlinzen docli iiiclit
generell als Denknii'mzeii bezeidinen wiirde, wie Vf. S. S und 10
tut; zu S. 13 ist zu beiiicrkeii. dass die rdmisclien Bronze-
medaillons schoii uuter Traianus beginiien); endlich wird ihre
Wiclitigkcit als Kunstdcnkmaler an sich und weil sie hau%
Monumente der Grosskunst wiedei'holen, in Uurzen Zugen hervoi-
gehoben. — Das Thcnia ist in den letzten Jahren haufig, so
zuletzt von Babelon, Reinacli und Pick in gleichem Sinne be-
handelt ̂ Yorden, aber jeder ̂ Yird dieso neue Behandlung des
schier unerscliupfiicheu Stoffes gern und mit Freude Icsen.

B e r l i n . f C u i ' t R e g l i n g .



Hemann Dannenberg
ist am 15. Juni 1905 nahe dem Sehluss seines 81. Jalires zii
Salzbrunn in Schlesien aiis dem Leben geschieden.

Seinem burgerlicheu Berufe nach Jurist und zwar im
wesentlichen als Richter in Civilprozessen tatig, hat er nicht
etwa niir von den Miihen dieser Tatigkeit Krholung in der
Beschaftigung mit der Numismatik gesueht, bat er vielmehr in
dieser seinen vornehmlicben Beruf erkannt. Wie er sich ihr
bereits in seinem 14. Lebensjahre zugewandt hat, lange bevor er
sich zum Studium der Jiirisprudenz entschlosseii, so hat er auch
nach dem Eintritt in den Ruhestund wiilircnd der letzten andert-
halb Jahrzehnte alle wesentliche Arbeit ihr gewidmet, hat er,
was zu hocbst zu werten ist, auf der Hohe seines Lebens, urn
nicht ausserhalb Berlins dieser bevorzugten Tatigkeit entfremdet
zu warden, eine Beforderung in seiner richterlichen Laufbabn
ausgeschlagen und sich an dem alten Amte genugen lassen.

Z e i t e c l i r i f t f u r M i i t n i e t n a l i k . X X V,
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In cler Festschrift zum SOjiUirigen Bestelien tier numis-
mat iscben Gese l lschaf t zu Ber l in im Dezember 1903 hat c le r

Yerewigte selbst ausgeflihrt, dass er als Samniler auf die "Welt
gekoniineii, diirch vaterliche uud grossvateiiiche Erbscliaft mit
den Gaben wie Bedurfnlssen eines Sammlers ausgestattet. Sein
ganzes Leben hindiircb ist er eiii cifriger und umsichtiger und
soniit auch glucklicher Sammler gewesen. Wusste er auf der
eineii Seite die Verbindung mit den angesehensten Sammlern
iiiclit nur in Berlin, sondern auck in alien deutschen Landen
und dariiber hiuaus, namentlich in den Niederlanden und Russ-
land, sicb nutzbar zu machen, gelang es ihm namentlich aus
dem Hinscheiden der alteren Liebhaber in Berlin sowie dem
zeitweiligen volligen Zuriicktreten der offentlichen Sammlungen
sich quasi ein Monopol zn gevvinnen, so wusste er anderseits
stets auf einzelne Stlicke seines Besitzes zu verzichten, welclie
von anderer Seite besonders umworben wiirden, sowie rechtzeitig
grosse Teile seiner Sammlungen aufziigeben, ohne sich der Grund-
lage Aveiterer Sammelarbeit zu berauben. Kam es ihm doch
nicht darauf an, vollstandige MUnzroihen zusaminenzubriDgen,
als vielmehr gcschichtlich merkwUrdige, der Forschuug als Leit-
stucke dicnende, durcli ihr Gepriige hervorragende, durch Sclten-
heit ausgezoichnete StUcke um sich zu vereinigen. So mag ihm
mancher Sammler Forderung seiner besonderen Interessen mehr
Oder minder zu danken haben; trotzdem ist im wesentlichen
ungesclimalert die Frucht seines Sammeleifers dem Kgl. Mtinz-
kabinett zu teil geworden. In dessen Zugangslisten wird sein
Kamen zuerst unter dem 16. Marz 1842 gelegentlicli des Ankaufes
eines Nurnberger Dukaten verzeichnet, und dem ersten folgt mit
der Zeit eine ganze Reihe ahnlicher Gescliiifte, docli bedeuten
sie in ihrer Gesamtheit nichts gegeuuber der Tatsache, dass
fiir die Staatssammlaug dreimal eine Auswahl aus den Dannon-
bergschen Schatzen, und zwar von Fall zu Fall eine grossero
und wertvollere erworben werden konnto. Die erste von ibnen,
im Jahre 1863 iibernommen, umfasste 1236 antike und zwar
vornehmlicb griechische Munzen, die fiir jeiie Zeit einen bedeut-
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samen /uwaclis bedeuteteu, die iiiittlere voin Jalire 1870 bildete
init i l i rei i 3090 miltelalterl ichen zumeist doutscheu Miinzen die
Gnmdlage, auf welcher der Ausbaii dieser Abteiiung zur bedeiit-
samsten ibrer Art hat fortgcfiilirt werden konncn, uiid die letzte
dcs Jatires 1892, die uuter ihrcn oOOO Stuckcn die Creme des
gaiizcu barg, cntbielt der Unica iiud Inedita eiiie soldi grosse
Zahl wic nur selteii ciiie Saiiiiiilung' uiid zithlt desbalb zu den
wertvollsten Krwerbiiogeu, die deni Kabiuett zu teil geworden
sind. Audi was ihm liiiiterdrcin nocli gcblieben und in ver-
scliiodenen Teileii auf den JMarkt gebraclit wordeii ist, war der
begehrcnswerten Perleii nicht bar: zunieist liabeu auch sie deii
AVeg in die Kgi, yaiiimluiig gefundeDj wie zuletzt iioch aus
den etwa 1200 antiken Miiiizcii des Naclilasses eiiiige bervor-
ragendere Stiicko uns uberlasseu sind. Diese Umstande haben
es nun zwar mif. sich gebraclit. dass die Saiiimeltiitigkeit
Dannenbergs nicht in cinem einhoitlichen litcrariscben Monu
ment zur vollen Anschanung gebracht und vcrewigt worden
ist, wie dies naiiientlich vornehnien fraiizosischen Amateureuj
aber audi inanchoii geringercn deutsdion Sanimlern zu teil ge
worden: verborgen ist trotzdein keino Miinze seines Besitzes
von irgend w(;lclier Bedeutung geblieben; alles was an unver-
oftentliditcn Stiicken in das Jhiseum gelangt ist, hat cr selbst
ais ebenialiger Besitzer in niebreren Artikelu ans Licht gestellt.

Zeit seines Lcbcns ist Dannenberg iiberhaupt ebenso eifrig
^Yie im Sannneln der jMiinzen, so auch iiii Publizieren der ge-
sanimelten Schiltze geAvesen. Bereits im Jalire 1848 einsetzend,
hat diese literarisehe Tatigkeit fast zwei Mensclienaltcr hindurch
bis uninittelbar an das Lebensende gedauert, so dass das letzte
Wcrk seiner Hand, zur Zeit im Druck noch nidit vollendet,
erst posthum ersdieincn wird. So ausgedohnt abcr audi diese
8chriftstellerei gewesen, war ihr Gebiet doch iminerbin ein-
gescbranlvter als das des SaniiiilerSj deim uber antike Miinzeii
hat der Verowigte nur ausnahmsweise gehandelt. Sein ganzes
Schrifttum aber war in erster Liuie saninilerisch charakterisiert;
sein Zid war nicht, die Znstiinde und Vorgiinge im Miinzweseu

1 3 *
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(ler vergangeneii Zeiten zur Anschaiuing zu bringeu, soiiclern
vielmehr aneinander zu reiheu, was an Munzdenknuilen aus tier
Vorzeit auf uns gekomnien ist. Und diese hatteii mir eiu
archaologisches Interesse fiir ihn: es gait iliin das Miinzbild zu
erklaren und den Munzherrn zu ermitteln. Allen daiuber
Hnausgehenden staats- und verwaltungsreclitliclien, teclmischen,
finanz- und verkehrspolitisclien, alien so reclit eigentlich mliuz-
und geldgescbichtlidien Fragen gegenuber hat er sich ablehnend
verhalten. Damit hangt audi seine Geringschatzung der neu-
zeitlichen Munzforschung zusammenj die in der Behandlung
dieser Erageu eben ihren Schwerpnnkt findet und durch ibre
Losung auf die Aufklarung der alteren Yerbaltiiisse belebend
einzuwirken berufen ist. Und infolge dessen zcigt dieses
Sclirifttum anch keine wirkliche Entwickelung. Dannenberg bat
die Masse der veriiffentlicbten deutscben Mittelaltermuuzen, denn
diese haben sein eigenstes Arbeitsgebiet gebildet, in eineni
Maasse erweitert, wie nur ganz vereinzelte Sammler unci For-
scher vor und neben ihm; aber im wesentlichen war mit dieser
Materialsammlung audi alle Arbeit fiir iiin erledigt. Die be-
liebten Veroffentlidiungen der Inedita bieten ja iiberhaupt nur
fur apboristiscbe Bemerkungen Gelegenbeit. Die Fiindbesclirei-
bungen, vidleidit das widitigste HUlfsmittel ziim Aufbau einer
mittelalterlichen Muiizgescbidite, von Dannenberg bevorzugt und
mit wachsender Routine behandelt, besitzen gleicbwobl uur
selten einige Selbstandigkeit und einen gewissen Selbstzweck,
dienen vielmehr in der Kegel nur vorbereitenden Zwecken. Im
Mittelpunkte seiner Lebensarbeit stelit das grosse Werk iiber
(lie deutschen Munzen der sachsisdien und frankisdien Kaiser-
zeit, dessen erster Band iin Jahre 1876 ersdiienen ist und
dessen Schluss eben noch anssteht. In diesem Werke sind zum
ersten Male die samtlichen deutscben Munzen einer Epoche,
und zwar einer in der deutsdien ICntwickclung zumcist niaass-
gebenden Epodie vcrcinigt, und wenn auch die alte triigerische
Kategorie der Kaisermunzen in ihm nielit zuerst aufgegeben nnd
die Anordnung auf Grundlage numismatischer Geographie nicht
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zuiji ersteu Male angeweudet worden ist, so ist beides doch
erst in ilim in einer aussclilaggebenden Ausdehnung durch-
gefuhrt und liinfort judermaim zur Nachaclituug gezwungen. Im
Stolze auf den durchscblagenden Ei;folg, deii das AVerk ge-
woniien, konnte dor Verfasser jlingeren Fachgeiiossen wohl ein
Wehc entgegenrufeu als Bpigoneiij welche bereits alle Arbeit
erledigt fauden: allein dies Urteil wird niclit nur durch die in
den verflossenen drei Jahrzehnten notig gewordenen Nacbtrage
geniildert, denu eine iiber kurz oder lang erforderliche Neu-
bearbeitung wird sich nicht auf das Ineiuanderfugen der ver-
schiedenen Hefte bescliranken diirfen, sondern von Grund aus
neu zu arbeiten haben. Die reifste Frucht der gesamten numis-
matischen Arbeit Dannenbergs ist die 1893 erscliienene Munz-
gcschiclite Pommerns im Mittelalter; aber wenn in ihm audi
das gcsamte Miinzmaterial in einwandfreier Weise bearbeitet ist,
so tragt das Werk gleichwohl seinen Titel zu Unreclit, nur ge-
wablt, uni es von der alteren Bearbeitung der pommerschen
Munzeu zu unterscbeiden. Am charakteristiscbsten aber fur die
Auffassutig aller nuinzkuudlichon Aufgaben durch Daunenberg
sind seine 1899 in z^Yoiter Auflage erscbieneuen Grundztige der
Munzkunde. Strotzend von der Haufung aller Seltenheiten und
Ouriosa be\Yeist es mchr als jedes andore "Werk, dass er immer
in erster Linie Sanimler gewesen, der iiber den Inlialt samt-
licher Munzladen selir genau Besclieid gewusst, nicht aber ein
Forscher und Schriftsteller, der die wirren Linien dieser iiber-
reichen Entwicklung frei zu legen und zur lebendigen An-
schauiing zu bringen vermocht.

Urn aber der ganzen numisniatischen Arbeit des Geschie-
denen gereclit zu werden, bedarf es uoch eines Hinweises auf
seine zeichnerisclie Tatigkeit, denu wie die reiche Ausstattung
mit Abbildungcn ein besonderer Vorzug all seiner Schriften ist,
so bezengcn gerade sie den unbeugsauicn Meiss des Autors, den
nur derjenige voll zu wiirdigen vermag, der u\ gleicher Weise
gearbeitet hat. Aber deui eigenen Urteil gegeniiber, das dieseu
Abbildungen den Abbandluugen gegeuuber nicht nur eiuen
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hohern, soiidern einen sclilechthiu absoliiten uiul clamit stetig
clauernden Wert beimass, ist aueh hier eine Eiiischriiukung
iiotig: die Abbilduugen seines grosseii Werkes siiid ursprunglicli
nur als GedachtnisstiUzen des Sammlers iind als Anhalt fiir einen
f a c h m a n n i s c l i e n Z e i c U n e r s k i z z i e r t u n d h i n t e r d r e i n l u i i ' a u s
finauziellen Rucksicliten selbst meclianisch reproduzlert: ilireni
ersten Zwecke hatten sie voll genixgt, jetzt aber lassen sie viel
zii wUnschen Ubrig. Insonderheit darf es audi iiiclit verschwiegen
^verden, dass infolge ahnlicher Verlialtnisse auf den Tafeln der
poinmerschen Miinzgeschichte mauclie Abbildung aus dem Gc-
dachtnis und eine sogar lediglich nach einer Besclireibung her-
gestellt ist: doch gilt es hier niciit zu riigen, soiidern vor Rugen
vorbeugend und entschuldigend sicber zu stelleu.

Dannenberg ist kein Pfadtiuder, kein Fiihrer der "Wissenschaft
gewesen, er hat uns kcine neuen Methoden der Forschung ge-
lehrt, keine neuen Gebiete eroffnet, aber uberaus eifrig hat er
sich den Inhalt der nuinisniatischen Literatur durchweg zu eigen
geniacht und dainit iiber ein Riistzeug verfilgt, das ihn vortreff-
lich befahigte, die Leitung kleinerer Kreise auf sich zu nehmen.
In der numismatischen Gesellscbaft zu Berlin, an deren Griin-
dung im Dezember 1843 er bereits beteiligt gewesen, hat er als
langjahriger Vorsitzender und Ehrenvorsitzender, audi nadidem
infolge von betriiblichen Irrungen die Berufsnumisniatiker hinaus-
gedraiigt worden, bis an sein Ende Serge dafiir getragen, den
wissensdiaftlichen Stand der Yerhandlungen inoglidist hodi zu
halten. In gleidier Weise ist er in frtiherer Zeit in der Leitung
der Berliner Blatter und im letzten Jahrzehnt als Mitglied der
Redaktion dieser Zeitsdirift tatig gewesen. Vor alien aber hat
er, bei der Neuorganisation der Kgl. Museen im Jahre 1878
durdi das Vertrauen des Konigs in die Sachverstandigen-Kom-
mission des iMuiizkabinetts berufen, 26 Jahre hindurdi in treuer
Arbeit an der beispieliosen Entwickelung dieses Institutes mit-
gewirkt. Mdchten uns redit zahlreich Manner erwadisen, die
e s i h m i i a c h t u n . M e n a d i e r .
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Die numismatischen Schriften Dannenbergs,

Splbstandige Werlce.

1. PuminfiriKs llihizen im Jlittelaltev. Berlin. Fevd. Schneider. 1864. IV
u. 82 Sftiton. 4 Tafeln. (Souderabdvuck you No. U>.)

2. Rliinzgesclnchte Pommeras im Mittelalter. Berlin. A. Weyl, 1893.
1*)4 Seiten. 47 Tafeln. (Sonderabdrack von No. 89.)

3. Die deutscheu Muuzeu der siicbsischen und fri inkischen Kaiserzeit.
Berlin. "Weidmanusche Buclibaudliing.

Bd. 1 (187G). XIX u. 510 Seiten. 1 Karte u. 61 Tafeln.
B(l. 2 (1894). V u. 247 Seiten. 1 Karte u. 39 Tafelu.
Bd, 3 (1898), YI n. 118 Seiten u. 10 Tafeln.
I M . 4 i m D r u c k .

4. Verzcichnis meiuer Sammhing deutscher Miinzen dor sachsischen nnd
friinkischen Kaiserzeit. Leipzig. C, G. Thieme, 1889. 95 Seiten.

5. Cirundziige der Miinzkunde. Leipzig. J. J.Weber, 1891. XVI n.
261 Seiten. 11 Tafeln. 2. vermehrte n, verbesserte Anfl. 1899. IX u.
3 0 7 S e i t e n . U Ta f e l n .

A u f s i i t z e i n Z e i t s c h r i f t e u .

n. Der Mimzfiind von Stolpe. — Mem. de la see, d'arch. et de num. de
St, Petersbourg II (1848) 9G—109. Taf. 8,

7. Der Munzliind von Soest. — M<im. de St. Petersbourg III (1849) 449—
4 6 6 . Ta f . 4 .

8. Die bei Rathau gefundenen Brakteaten. — Mem. de St. Petersbourg YI
(1852) 398—430. Taf. 16-19.

9. Der Munzfund von Dessau. — Mittli. d. num. Ges, in Berlin II (1850)
1 0 5 — 11 5 , Ta f . 6 .

10. Zur Muuzkunde des zelmten und eilften Jahrhvinderts. Mitth. d. num.
Ges. in Berlin III (1857) 145-273. Taf. 9.

11. Goldmiinzen des XV. und XVI. Jahrhuuderts. — Ztschr. f. M. S. ^Yk.
N,F. (1859) 40-54. 85-115. 144-176. Taf. 2-5,

12. Zwei Drachmen von Arsaces XXIV uud XXVIII. — /tschr. f. M. S, Wk.
N. F. 222,

13. Ein Fund niederdeutscher Bracteaten. — Ztschr. f. M. S.AVk. N. P.
200—301, Taf. 9 — 11.

14. Zur Miinzgeschichte Magdeburgs im Mittelalter. - Ztschr, f. M. S. "Wk.
N . F . 3 2 7 - 3 4 1 .
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15. Deutsclie Inschriften auf Mittelalter-Munzen, — Anz. f. Kuiide cl dcutsch.
Yorzeit 1862. 236. N. Z. II (1870) 517-524. Nachtr. — N. Z, XVII
(1885) 124—128.

16. Pommerns Munzen im Mittelalter. — Berl. EK f. M. S. Wk. I {18G3)
" tl865) 17-50. Taf. 10. 17. 18 (v-I. No. 1).17. Der Munzfund von Rummelsburg. — Berl. Bl. f. M. S. Wk. I (1863)

13-43. Taf. 2.
18. Der Munzfund von Simoitzel. — E. Bl. II (1865) 1.50—1G5.
19. Die Aachencr und Kolner Denaro der Hohenstaufischeu Zoit. — H. Bl.

Ill (1866) 41—56. Taf. 25 (vgl. No. 29).
20. Munzen der Moxmonen. — B. Bl. Ill (1866) 109.
21. Unedirte Mittelaltermunzen. — B. Bl. Ill (1866) 176—188. 285 — 288.

Taf. 34. 39. B. Bl. IV (1868) 38-51. 183—210. Taf. 43. 48. 49.
B. Bl. V (1870) 62-92. 283—300. Taf. 57. G3.

22. Der Munzfund von Lommersum. — B. Bl. V (1870) 152 — 170.
Taf. 61.

23. Mittelaltermunzen von Hoorn. — N. Z. Ill (1871.) 209—217.
24. Unedirte Thaler. — N. Z. Ill (1871) 218-226. Taf. 6.

T r i e r s c h c n M i i u z e n . — N . Z . I l l

9R ^ Nachtr.-N. Z. XVII (1885) 128—130.. er Munzfund von Plonsk. B. Bl. VI (1873) 150—159. 241-270.
296-301 Goldgulden von Rummen. — B. Bl. VI (1873)
Munẑnde (Die von Wippo veroffentlichten ■westfalischen FuudeRentrup, Damme, Hesselu, Buren). — B. Bl. VI
(lo7o) 64.Lie Aachener und Kolner Miinzen der Hohenstaufen-Kaiser und ilirer

o„ I 0874) 69- 86. Tat. 2 (vgl. No. 19).3 . Z„r os,f„es.schen Munzkande. _ Z. t, N. 1 (1874) 3G8-277.
3 2 H I ( 1 8 7 4 ) 3 4 8 - 3 7 0 .32. Hohenstaufen-Denare (Fund von Dru.sel). - Z. f. N I (1874) 373

4!'H°del)"!l°z'? N (1- Maestricht, 2. Herstal, 3. Horn,4. Hedel). - Z. f. N. II (1875) 149-156.
04. XJer Munzfund von Kowal. — Z f M tt

nXt'sfMelkf Strelitz.). - Z.
Sclent "r • Stettin, Lebus, Stendal. BreitsrGroschen des Hochmeisters Friednch. z. f. n. m (1876) 154-163.

fs n l f ~ (1877) 50-68. Taf . 3.38. Hedel. — Z. f. N. IV (1877) 194 —197.
39. Zur poramerschen nnd mecklenburgischen Munzkunde: T, Der Munzfund

von Hohen™lde. z. f. N. lY (1877) 243-260. Taf. 4 u. 5.
in Tif- f J 7^ ''T J^»''8'>walde. — Z. f. N. V (1878) 73.40. Munzfund (von Spandau). - Z. f N. IV (1877) 199.
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41. Der Miiazfund von Nieder-Landin. — Z. f. N. V (1878) 17—29,
42. Zur pommerschen und mecklenburgischen Munzkunde; III, Der Fund

von Arnswalde. IV. Der Fund von Kustrin. — Z, f. N. V (1878) 73—91.
Taf. 4. V. Pommersche Inedita. VI. Mecklenburgische Inedita. — Z.
f. N, V (1878) 189-206. Taf. 7.

43. Bracteaten des Sachsenherzogs Bernhard. — Z. f. N. V (1878) 259—263.
Ta f . 8 .

44. Die Miinzeu der Abtei Helmstadt. — Z. f. N. V (1878) 264—269.
Taf . 8 .

45. Ziir pommerschen und mecklenburgischen Miinzkuude: VII. Der Denar-
fund von Tesclienbusch. — Z. f. N. VI (1879) 109—132. Taf. 2. Z. f.
N . V I I ( 1 8 8 0 ) I G O . ^

46. Ein altes Muuzkabinet (im Kirchtburmknopf der Berliner NikolaikircUe).
— Z. f. N. VI (1879) 139.

47. Neue Munzen der wendischen Stadte. — Z. f. N. VI (1879) 144.
48. Miinzfund von Labiscyn. — Z. f. N. VI (1879) 153—155.
49. Hohl- und Diclitmiinzen gleichen Orts vmd gleicher Zeit. Erwiderung

auf eine Abliaudhmg von Grote. — Z. f. N. VII (1880) 106—109,
50. Der Denarfund von Jarocin. — Z. f. N. VII (18S0) 146-156.
51. Der Denarfund von Meisterswalde. - Z. f. N. "̂ ^1880)
52. Stade als Mimzstiitte Heinrichs des Lowen. - Z. f. N. Vll (1880)

I G 3 T & f ^

53. Nassaus Mittelalterraiinzen. — Z. f. N, VII (18S0) 164
54. Der zweite Brakteatenfund von Jesseo.

1 ^ 9 2 7 9
55. Der Brakteatenfimd von Biiustorf. - Z. f. N. VII (1880) 382-419. Taf

5 — 7. Nachtrag. — Z. f. N. ̂ 'III (1881) 197.
56. Der Miinzfund von Lenzen. — Z. f. N. VII (1880) 42 "j" - '
67. Die Goldgulden voin Florentiner GeprUge. - N. Z. XII OS80) •

Taf. 2. Nachtr. - N. Z. XVII (1885) 130-132. N. Z- XXXII (1901)
58. Zui bramlenburgischeu Miiuzkunde. I, luedita und Entdeckungen der

letzten Jahrzebute. — Z. f. N. Vllt (1881) 161 1 _
59. Der Miinzfund von Seydel. — Z. f. N. VIII (188 )
60. MuDztmd (VOL Mahlow). - Z f. N, VmOSSl) -
61. Zur brandenburgischen Munzkunde. H- ^ - >t ty 97^1Fnnde alterer Braudenburgischer Munzen. - Z. f. N. IX (1882) 273-286.

T a f 5
62. Ein Denar des Bischofs Eaimbert oder Eeginbert von Verdun. — Z. f.

N . I X ( 1 8 8 2 ) 2 8 7 - 2 8 8 . „ . v r Y 9 - n _ 9 q 963. Der Turnosenfund von Wittmund. — Z- • • t " 9̂  -2̂ 6
64. Munzfundo in der Mark Brandenburg. - Z- ^ '
65. Ein numismatisches Gemalde. — Z. f. N. ̂  ( | "
66. Miinzfund vou Bullenwinkel. — Z. f. N. X (1883) 64 u. ,.
67. Miinzfund von Gotz. — Z. f. N. X (1883) 126.
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68. Zur MuDzkunde des Harzes. — Z. f. N, XI (1884J 95—109. Taf. 3.
69. Zwci Munzfunde des zehnten und elffcen Jahrhimderts. A. Der Fund

von SchoeniDgcn. B. Der Fund von Vossberg. — Z. f. N. XI (1884)
2 5 3 - 3 3 0 .

70. Munzfunde von Dahme, Gr. Beeren und Thonberg. — Z. f. N. XI (1881)
339.

71. Der Fund von Michendorf. — Z. f. N. XI (1884) 340.
72. Zwei unweit Leba gemachte Munzi'undc. I. Der Braktcatonfund von

Sarbske, II. Der Denarfund von Zezenow. — Z. f. N. XII (1885) *280—
306. 398-401, Taf. 8—12.

73. MuDzfund im Vestatempel z\i Rom. - Z. f. N. XII (1885) 102.
74. Kanntc das Mittelalter Denkmunzeii? — Z. f. N- XIII (188(5) 322

—328 (vgl. No. 100).
75. Der Denarfund von Pammin. — Z. f. N. XIII (188(5) 389-399.
76. Bracteaten Konig Philipps. — A. f. B. I (1886) 96 u. 97.
77. Die Schriftbracteaten der Markgrafschaft Meissen. — A. f. B. I (1887)

131—150. Taf. 4. Nachtrag. — A. f. B. IV 170—176. Taf. 56,
78. Die altesten Munzen der Grafen von Stade. — Z. f, N. XIV (1887)

236—239.
79. Italienische und franzosische Denare deutscher Fabrik. — Z. f, N. XIV

(1887) 240-244. Taf. 13.
80. Denarfunde aus der sachsischen und frankischen Kaiserzeit (Ragow,

Smzlow, Horst, Kleinrosharden). — Z. f. N. XIV (1887) 245—255.81. Die Manzen Konig Philipps von Schwaben. — Z. f. N. XIV (1887) 25(5
-259. Taf, 13.

82. Beitrage zur hessischen Hunzkunde. — Z f N XIV (1887) 260—2G4.
Taf, 13.83. Drei Miinzfunde aus dem X. und XI. Jalirhundert (Kleinrosharden,
Pohin, Posen). - Z. f. N. XV (1887) 280-299.Der Sterlingfund von Ribnitz. — Z. f. N. XV (1887) 302—324.

85. Boleslaw Chrobry oder Boleslaw von Masovien. - B. Mbl. IX (1888)
Oil* O f86. Zur pommerschen und mecklenburgischen Munzkunde. VIII. a) Pommeru,
b) Mecklenburg. - Z, f, N. XVI (1888) 99-114. Taf. 6.87. Zur pommerschen und mecklenburgischen Munzkunde. IX. a) Der Denav-
und von Labenz, b) Der Denarfund von Klotzin, c) Der Denarfund
von Naseband, d) Der Fund von Doelitz, — Z f N. XVII (1890)
290-309,88. Ein Witte des Grafen Wilhelm II von Berg. 1360—1380. — Bl. f, Mfr.
XXVII (1891) 1662.

89. Munzgeschichte Pommerns bis zum Jabre 1524. — B. Mbl. XIII (1892)
1217. 1240. 1253. 1263. 1311. 1327. 1343. 1359. 1375. 1391. 1407. 1423.
Nachtr. - ebenda 1935. 1951. 1967. 1983. 1999 (vgl. No. 2).
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00. I)ie Siegesmiiuzeu Konig Heiuriclis II uud Herzog Gotfrieds I von
Niederlothringen, — Congres intern, de num. h Bruselles. (1891)
- 2 0 3 - 2 0 S .

00a. Die numismatische Gesellschaft zu Berlin in den Jahren 1843—1893.
— Kestschr. d. N. G, (1S93) 1—3.

fiOb. Unedirte Mittelalter-Miiuzen. — Festschr. (1893) 47-63.
01. Zwei Fiuide llorltzpfennige. — A. f. B. II (1894) 56—72.
92. liicdita moinoi* Saminluug. — A. f. B. II (1894) 73—83. Taf. 34. 35.
03. Kouig Otto III imd die Kaiserin Adelheid. — B. Mbl. XV (1S94J 1638

- 1 ( ; 4 4 .

01. I.os appellatious monetaires sur les monuaies du moyen-age. Kev, b.
LI (180')) 242—259.

95. Der Hacksilberfimd von GraloTT(Eiitgegming). —B.Mbl. XVII(I896)2082.
06. Ergiiuzuiigcn imd Yerbesseruiigen zu dem Thonisen'scheu Miinzverzeicli-

nisse. — B. Mbl. XVII (1896) 2098.
97. Unedii-te Mittelaltermunzen meiner Sammlung. — Z. f. N. XX (1897)

1 — 2 7 . T a f . 1 u . 2 .

98. Miiuzfimde aus Pommeru imd Mecklenburg, a) Der Denarfund von
Ziissow. b) Der Wittenfund von >Yoldegk. — Z. f. N. XX (1897) 122-
1 4 1 . Ta f . 3 u . 4 .

99. Entgegnung auf Herrn Dr. Bahrfeldts Bemerkungen zu Dannenberg
.Die deutschen Miinzen .. HP. - B. Mbl. XIX (1898) 2406. 2591 2614.

100. MittelalterlicheDenkmiinzen. -Z.f.N.XXI(lS9S)106-lI7
101. Eiii uiiedirtei- Denar des Bischofs Haimo von Verdun. - Z. f.N. XXI

(1898) 277-280.
102. Zuni Bracteateufund von Milda. — A. f. B. IV (1899) 99.
1(53. Der Titel der Miiuzherren auf Mittelaltermunzen. — B. Mbl. XXI

(1000) 2799. 2815. 2S40.
104. Verwandtscliaft uud Schwagerscbaft auf Miinzen. B. Mb .

(1900) 2895-2897. 2911-2927.
105. Jukza von Kopenick, der Eroberer Brandenburgs. - Bl. tun, AxVav

( 1 9 0 0 ) 8 1 . 8 9 . ^106. Der Deuarfund von Usedom. - Z. f. N. XXII (ĴOO) 2G7 2(6̂
107. Miuizmeister auf Mittelaltermunzen. — Z. f. N. XXII (1900) .7/ 294.
108. Nachtriige zu Dannenbergs „Die deutschen

und frankischon ICaiserzeit" I—III. —
2767. 3007. 3024. 3040. 3056. 3073. 3103.

109. Mittelaltermunzen mit Umschriften in der Volksspraclie. — N. Z. XXXII
(1901) 203—213.

110. Die Munzen der deutschen Schweiz zur Zeifc der slichsischen und frUn-
kischen Kaiser. — Kev. Suisse XI (1901) 337—423. Taf. 3—15, Erster
Nachtrag. — Rev. S. XII (1904) I 9.

111. Neuburg a. d. Donau oder Neunburg vonn Walde? — Z. f. N. XXIU
(1902) 203—208.



2 0 2 J . M e n a d i e r :

112. Namenszahlen auf Mittelaltermuuzen. — B. Mbl. XXIII (1[J02) 1. 22.
113. Nachfrage za D.'s „Die deutschen Munzen der saelisischen uiul friln-

kischen Kaiserzeit". - B. Mbl. XXIV (1903) 284. 301. 334. 449. 487.
517. 534. 549. 583.

114. Das numismatische Berlin der letztcn 65 Jahre. — K. JIbl. XXIV
(1903) 361-370,

115. Denar Gottfrieds von Echternach. — B. Mbl, XXV fl904) 523.
116. Der Munzfund von Polna. — Z. f. N. XXV (1905) ()3—67.
117. Noch drei esthnische Denarfunde (Kunda, Odenpuli, Allatzkiwwi). —

Z. f. N. XXV (1905) 68-76.
118. Die altesten Munzen Ostsachsens. — N. Z. XXXVI (1905) 123—145.

Taf. 2 u, 3.

Besprechungcn.
119. Leitzmann, Wegweiser auf dem Gebiete der deutsclieu Munzkuiide. —

B. Bl. Ill (1866) 245. IV (1868) 119.
120. Frh. V. Saurma-Jeltsch, Verzcichniss einer brandenburg-prcussisclieii

Miinzaaiiimlung. — B, Bl. IV (1868) 356,
121. C, P. Trachsel, Die Miinzen nnd Medaillen Graubundens. — B, Bl. IV

(1868) 362.122. Chautard, Imitations des monnaies au type esterliu. — B. Bl. VI
(1873) 110.123. V, UQlverstedt, Siegel und Munzen der Burggrafen von Magdeburg. —
B. Bl, VI (1873) 124.

124. Mtloz- und Medaillen-Cabinet des Grafeu zu Inn- und Knypliausen. —
(̂ 873) 366. Z, f, N. V (1878) 357.• V, Mulverstedt, Die IlalberBtadter Groschen des Cardinals Albreclit. —

Z. f. N, II (1875) 283.
Fikentscher, Beitr. zur Gesch. d. mkgr. braiidenburgischen Miinzstatten.- Z, f. N. II (1875) 371.

collection de feu Chr. J. Thomseu II. - Z. f. N. II
(1875) 374. IV (1877) 282.
7 f Verzeichniss d. Doubletten d. K. Mk. zu Dresden. —Z. f. N. Ill (1876) 107.
Holmboe, Broholtfundet, - Z. f. N. HI (1876) 108.

1511 slavenskih novaca. — Z. f. N. Ill (1876) 168.
«7^ monnaie inedite des seigneurs du Toron en Sjrie. —Z. f. N. Ill (1876) 175.

132, Jungk, Die bremischen Munzen. — Z. f. N. IV (1877) 211.
133. V. Mulverstedt, tiber das Munzwesen der Edeln Herren von Ileburg. —

Z.̂  f. N. IV (1877) 212.
s te ie r i schen M i i nzkunde . — Z . f . N . IV

126 .

127.

128.

129 .

130.

135 . PolbowBki, Decouverte a G. Glebokie. — Z, f. N. IV (1877) 217.
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136. Schlumberger, MoDDaies des princes Chretiens d'Orient. — Z. f. N, IV
(1877) 226.

i;i7. Dirks u. Hooft van Iddekiuge, de muutenvond van Beets id Friesland.
— Z. f. N. IV (1877) 234.

138. Stenzel, Numismatische Stuclieii. — Z. f. N. IV (1877) 292.
139. J. u. A. Erbstein, Zur mittelalterlichen Munzkunde der Grafen von

Mansfeld. — Z. f. N. V (1878) 127.
140. Lehr, Essai sur la numisniatique Suisse, — Z. f. N. V (1878) 128.
Ml. Engel, Documents pour servir a la numisinatique de 1'Alsace—Z. f, N.

V (1878) 351. Z. f. N. VII (1880) 204.
l'!2. Grote, Stammtafelu. — Z. f. N. V (1878) 353.
143. Friedlaender uud v. Sallet, Das kouigl, Munzkabinet. — Z. f, N, V

(1878) 355.
144. Fikentscher, Die fraukischen Munzvereinigungen. — Z. f. N. XI

(1S84) 343.
145. Jleuadier, Der Wetteboruer Silbermarkfund. — Z. f. N, XI (1884)

3 4 7 .
146. Tergast, Die Miinzen Ostfrieslands. — Z. f. N. XI (1884) 352.
147. Zeller, Des Erzstifts Salzburg Munzreclit und Munzweseu. — Z. f. N.

XI (1884) 355.
148. Cumont, bibliographie gencrale. — Z. f. N. XII (1885) 204.
149. Schmidt, Die Munzeu und Medaillen der Herzoge von Saclisen und

Lauenburg. — Z. f. N. XII (1885) 404.
150. Trachsel, trouvaille de Steckborn. — Z, f. N, XII (1885) 406.
lol. Friedcnsburg, Schlesieiis Miinzen und Miinzwesen vor dem J. 1220.

Z. f. N. XIII (1886) 401.
152. Frli. Loffelholz v. Kolberg, Ottingana, — Z. f. N. XIII (188G) 405.
153. Menudier, Die Brakteatenfunde von Auslebeu u. Groningen. — Z. f. N.

Xril (188G) 407.
154. Robert, mounaies et jetons des cveques de Verdun, Z. i. N.

(1887) 75.155. Weingiirtner, Die Silbermunzen von Colniscli Herz. Westfalen. — .
f. N. XIV (1887) 381.

156. Engel efc Lehr, numismatique de I'Alsace. — Z. f. N. XV (1887) 232.
157. Engel et Serrure, repertoire des sources imprimdes de la num fr. -

Z. f. N. XVI (1888) 137.
158. Friedensburg, Schlesiens Miinzgeschichte im Mittelalter. Z. i, N,

XVI (1888) 139.
159. Chestret de Haneffe, numismatique de Liege. Z. f. N. XVI (1888)

359. XVII (1890) 310. XXII (1900) 324.
160. E. Bahrfeldt, Das Miinzwesen der Mark Brandenburg. — Z. f. N. XVH

(1890) 102.
IGl. Fiala, Beschr. d. Samml. bohm. Munzen u. Medailleu v. Donebauer.—

Z. f. N. XVII (1890) 106.
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162. Engel et Serrure, traite de nuniismalique dii inoyen-;i<,'e. — Z. f. N.
XVIII (1892) 74, XIX (1895) 294.

163. de Witte, suppl. aux recherclies sur les monnaies des comtes de Ilaiiiaut.
- Z. f. N, XVIII (i892) 79.

164. Joseph, Der bonner Denarfund von ISUO. — Z. f. K. XVIII (I8t)2)
188.

165. Hauberg, Gullanda myntvaesen. — Z. f. N. XVIII (18i)2) 352.
166. G. Schlumberger, Numismatiiiue dc TOrient latin. — Z. f. N. Vf

(1879) 156.
167. Engel, Etude sur les grandes collections dc nuinisinatiqiie de I'AIIp-

magne. — Z. f. N. VII (1880) 204.
168. Hoi&nann, les monnaies royales de France. — Z. f. N. VII (188U)

204.
169. V, Mulverstedt, Uber das liegensteinsche Wappen. — Z. f. N. VII

(1880) 208.
170. V. Mulyerstedt, Die Munzen der Grafen von liegeustein. — Z. f. N.

VII (1880) 208.
171. Stenzel, Beitrage zur Slansfeldisclien Munzkiindc. — Z. t'. N. VII

(1880) 208.
172. M. Bahrfeldt, Die Muozen der Stadt Stade. — Z. f. N. VIII (1881)

230.
173. Erbstein, Munzgeschichtliclies fiber Langensalza. — Z. f. N. VIII

(1881) 231.
174. V. lliilverstedt, Zur Munzkunde der Grafen v. "Wernigerode. — Z. f. N.

VIII (1881) 232.
175. Jacobs, Graflich Stolbergische Schaustiicke. — Z. f. N. VIII (1881) 232.
176. Schratz, Die Conventionsmunzen der Hcrzoge v. Bayern u. d. l̂ iscliofo

V. Regensburg. — Z. f. N. VIII (1881) 247.
177. Harster, Versuch einer Speierer Munzgeschichte. — Z. f. N. IX (1882)

346.
178. Maxe-Werly, numismatique de Ilemireraont et de St. Die. ~ Z. f. N.

IX (1882) 348.
179. Robert, numismatique de la province de Languedoc. — Z. f. N. IX

(1882) 349.180. Baumbach, Die Duisburger Miinzen. — Z. f. N. X (1883) 67.
181. Joseph, Beitrage zur pfalzgriiflichen und mainzischen Munzkunde. —

2- f. N. X (1883) 67.
182. Elze, Die MUnzen Bernhards Grafen von Anlialt, Herzogs von Sachsen.

- Z. f. N. X (1883) 134.
183. V. Saurma-Jeltsch, Die S. Munzsammlung. — Z. f. N. XIX (1895) 94,
184. Oongres international de numismatique a, Bruxclles. — Z. f. N. XIX

(1895) 152.
185. Fiala, Beschreibung bohmischer Miinzen und Medaillen. — Z, f. N,

XIX (1895) 160.
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186. Ohestrot clc Haneffe, Reuard de Schoiiau Sire de Schoonvorst.
f. N. XIX (181).')) 24-:.

1S7. En<,'el, rapport sur mic inissioD avclieologique en Espagne. — Z. f. 1^".
X IX ( lS t t 51 29 ; ) .

188. de Witto, hist mon, des conites de Louvain dues de Brabajit. — Z.
f. N. XX (1897) 107. S'A. XXII (1900) 322.

l&y. Ilildcbrajul, Svcrif^es mynt under inedeltiden. — Z, f, ;N. XX (18^7)
a s o .

li'O. Engel el Serrure, traitc de niimisniatique moderne. — 2. f. N. XXI
(1808) ;535.

191. Trachsel, Die Miiozcu und ]\Iedaillen Graubiindens. — Z. f, N. XXII
( l l iOO) 210.

ins. Buchenau, Uiitersuchnngen z. mittelalterl, Miiuzg;. d. Vogte v. Weida,
Gora uud Plauoii. — Z. f. N. XXII (1900) 213.
Friedensburg, Schlesieiis neuere Miiuzgescliichte. — Z. f. N. XXII
(1900) 218.

194. Luschiu v. Ebengreutli, Die Clironologie der Wiener Pfennige. — Z.
f- N. XXII (1900) 222.

195. Serrure, Tiinitatiou des types monetaires llamauds. — Z. f. N*. XXII
(1900) 320.

196. Cumont, jetou de Jeau Gelucwys ou Lucwis. — Z. f. N. XXII (1900)
3 2 4 .

197. Burkel, Die Bilder der suddeutschen breiteu Pfennige. — Z. f. K
XXIV (1904) 379.

N e k r o l o g e .
198. Leitzinanu, — Z. f. N. V (1878) 347,
J99- K. Beyer. — Z. f. N. V (1878) 348.
200. Hascli. — Z. f. N. VI (1879) 266.
201. J. irriedlaender. — BI. f. Mfr. XX (1884) 1065.
202. Morel-Fatio. — Z. I N. XVI (1888) 149.
5^03. Robert. — Z, f. N. XVI (1888) 149.
204. A. Erbstein. — Z. f. N. XVII (1890) 311.
205. "Wippo. — Z. f. N. XIX (1895) 164.
20G. Dirks. — Z. f. N. XIX (1895) 316.
207. lIofTmeister. — Z. f. N. XIX (1895) 317.
208. Stenzel. — Z. f. N. XIX (1895) 317.
209. A. Meyer. — Z, f. N. XIX (1895) 317.
210. Wunderlich. - Z, f. N. XX (1S97) 194.
211. Kupido. — Z. f. N. XX (1897) 194.
212. Grote, — Z. f. N. XX (1897) 195.
213. V. Werlhof. — Z. f. N. XX (1897) 200.
214. Pikentsclier. — Z. f. N, XX (1897) 355.
21.5. Hutten Ozapski. — Z. f. N. XX (1897) 355.
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216. Stronczynski. — Z. f, N. XX (1897) 355.
217. V. Saurma-Jeltsch. — Z. f. N. XX (1897) 35G.
218. WeiDgartner; — Z. f. N. XX (1897) 356.
219. Ljubic. - Z. f.N. XX (1897) 356.
220. A. 7. Sallet. — Z. f. N. XXI (1S98) 1.
221. Hoffmann. — Z. f. N. XXI (1898) 195.
222. Bardt. - Z. f. N. XXI (1898) 195.
223. Seirure. — Z. f. N. XXII (1900) 229.
224. Jverseii. - Z. f. N. XXIII (1902) 140.
225.' Elze. — Z. f. N. XXIII (1902) 140.


