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Vorwort.

Texte und Totenlisten k0nnten durch den Beistand alter und neuer

Mitarbeiter tr0tz der StÃ¼rme dieser Tage wiederum abgeschl0ssen und

dank der Treue des Verlages verÃ¶ffentlicht werden. Falkenheims

Weltrich, Well er s H0henl0he-Langenburg.LampertsBÃ¤lz,

Seyb0lds Euting, Hermann Fischers Veit, Hartmanns Thu-

dichum, Pernerst0rfers Schuhmeier, Eg0n Zweigs J0sef

Unger, A. v. Weilens Erich Schmidt und manche andere dem

Berichtsjahr 1913 geltende BeitrÃ¤ge reihen sich ebenbÃ¼rtig an viele aus

erster Quelle geschÃ¶pfte Bi0graphien frÃ¼herer BÃ¤nde, und den KÃ¼nstler-

bildnissen Hyacinth H0llands ist nicht anzumerken, daÃ� die Hand

eines NeunzigjÃ¤hrigen sie geschaffen. Reichlicher, als s0nst, k0nnten in

den ErgÃ¤nzungen lange vermiÃ�te wichtige Nekr0loge nachgetragen

werden, u. a. M0ldens Aehrenthal, Wertheimers Max Falk,

Gl0ckners Wielandt, Natorps Lipiner, Klaars Wilbrandt,

Merkles Denifle etc. Die WÃ¼rdigung Gustav Wustmanns hat

meinem Wunsch willfahrend dessen S0hn Rud0lf Wustmann ge-

schrieben : es war eine der letzten Arbeiten des Trefflichen, der seither

leider selbst aus dem Leben geschieden ist.

Alfred D0ve, der v0r 20 Jahren den ersten Band der Â»Bi0-

graphischen BlÃ¤tterÂ« mit dem tiefgreifenden Aufsatz Â»Rankes VerhÃ¤ltnis

zur Bi0graphieÂ« erÃ¶ffnete und den F0rtgang wie die Umgestaltung des

Unternehmens in das Bi0graphische Jahrbuch und den Deutschen

Nekr0l0g mit w0hlw0llendem Rat und fÃ¶rderndem Bescheid begleitete,

erlag im FrÃ¼hling einem Schlaganfall; diesem Meister bi0graphischer

Kunst und F0rschung sind auch wir zu bes0nderem Dank verpflichtet;



IV Vorwort.

die WÃ¼rdigung seines Lebenswerkes bleibt einem F0lgeband unseres

Jahrbuches v0rbehalten. Aus dem Kreise der seit Anbeginn auf dem

Titelblatt genannten stÃ¤ndigen Mitarbeiter hat der T0d 1916 Paul

Schlenther abberufen, der dem Jahrbuch mehrere belangreiche Bei-

trÃ¤ge, zumal die Charakteristiken v0n Cheri Maurice und The0d0r F0n-

tane, gewidmet hat.

Mein verehrter Freund, der Bibli0thekar des AuswÃ¤rtigen Amtes

Dr. J0hann Sass, hat auch diesmal der Ã�berwachung der T0ten-

listen und K0rrekturen seinen Anteil nicht versagt. Die Bearbeitung

der T0tenlisten 1912 und 1913 ist Herrn Dr. Piech0cki zu danken.

Wien im N0vember 1916.

Anton Bettelheim.
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Homo liber de nulla re minus quam
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vermittelten seine Bekanntschaft mit manchem Dichter â�� Ludwig Jakobowski,

Maria Stona, Viktor BlÃ¼thgen â��, innerlich aber blieb T., mochte er sich auch

manchmal ausgelassener Lustigkeit hingeben, einsam und vergrÃ¤mt, ein Jung-

geselle, der keine nÃ¤heren Verwandten besaÃ� und in einem Mietszimmer wohnte.

Er starb an den Folgen einer Vergiftung, die er sich in Ã�gypten zuge-

zogen hatte.

Iri T.s meisten Gedichten sind lyrische und epische Elemente miteinander

verwachsen, auch Stimmungen gibt er selten, ohne sie mit dem Bericht eines

Erlebnisses zu verflechten. Sein erstes Versbuch Â»ThanatosÂ« (1905, Axel Junker,

B.) bringt fast nur Balladen; es ist ein Totentanz, der bei den Mythengestalten

der Bibel einsetzt und uns Ã¼ber die Inder, Griechen, Franzosen und die nordisch-

germanischen VÃ¶lker bis zur Gegenwart, zu den dÃ¼steren Sagen der Litauer

leitet. Die Bilder sind groÃ�, ja Ã¼bergroÃ� geschaut \;nd darum mancl mal prunk-

voll-rhetorisch geraten, die Form mit ihren Ã¼berwiegenden Langzeilen merk-

wÃ¼rdig reich und doch auch herb-abweisend. Das hier angeschlagene Mctiv

der sozialen Not taucht in den beiden nÃ¤chsten GedichtbÃ¤nden Â»KlÃ¤nge aus

LitauenÂ« (1907, Callwcy, M.) und Â»Aus der JugendzeitÂ» (1911, Fontane, B.)

noch viel hÃ¤ufiger auf. Die hier gesammelten Verse sind knapper als die des

Â»ThanatosÂ« und nicht ganz so unmusikalisch-eckig, ein Stilunterschied innerhalb

der beiden BÃ¼cher selbst besteht nicht, zumal Â»Aus der JugendzeitÂ« viele FrÃ¼h-

gedichte enthÃ¤lt. Die HeimateindrÃ¼cke der Kurischen Nchrung geben â�� auch

in der dialektisch anklingenden Wortwahl â�� den Grundton an: so todesahnend,

einsam und schicksalbclastet ist alles, Not und Elend wÃ¤chst aus der Landschaft

hervor. Man iÃ¼hlt, wie der Dichter trotz manchen mÃ¼den Scherzes unter

schwerem Bann dahinschreitet, und erfaÃ�t als sein eigentliches Schicksal jenes

Unnahbar-Verschlossene, das uns seiner PersÃ¶nlichkeit eigentÃ¼mlich fernhÃ¤lt,

obwohl man sich aus den mitgeteilten Einzelerlebnissen beinahe sein Lebensbild

zusammenstellen kÃ¶nnte. So ist das Gesamtwerk T.s, mÃ¶gen auch viele Gedichte,

einzeln fÃ¼r sich betrachtet, stimmungskarg erscheinen, doch von einer einheitlich-

starken Stimmung beherrscht, jener Verlassenheit der Kurischen Nehrung, die

er als erster Moderner lyrisch bewÃ¤ltigt hat, jener mystischen Versunkenheit der

alten Litauer, deren tiefwurzelnden GÃ¶tterglauben er noch in sich raunen hÃ¶rte.

Die Werke sind im Text genannt. â�� Maria Stona, der ich manche freundliche Aus-

kunft danke, und Otto Hauser bereiten einen Auswahlband vor. Das Material Ã¼ber Strach-

witz dÃ¼rfte Hanns Martin Elster verarbeiten. â�� Vgl. Â»T.it. Echo.Â« XIII Sp. 1783, XVIII

Sp. 28o u. 342 ff. (Â»Die Kurische Nehrung.Â«)

Teschen. Dr. Alfred Kleinberg.

May*), Karl Friedrich (Ps. Karl Hohenthal, Latreaumont, D.Jam, E. von

Linden), Schriftsteller, * 25. Februar 1842 zu Ernsttal.Hohenstein im Erz-

gebirge (Sachsen), t 3o. MÃ¤rz 1912 in Radebeul bei Dresden. â�� M.s Vater

war ein mittelloser Weber, der es spÃ¤ter auch mit andern Berufen, aber ohne

Erfolg, versuchte. Die Mutter war eine stille, fleiÃ�ige Frau, die als Hebamme

den Unterhalt der zahlreichen Familie zum grÃ¶Ã�ten Teil bestritt. Die in der

t An der Stelle dieses Artikels stand in dem inzwischen aus dem Buchhandel zurÃ¼ck-

gezogenen Teile der Auflage eine biographische WÃ¼rdigung aus anderer Feder. Entgegen

dem Einspruche des Herausgebers, der dies festzustellen begehrt hat, hat der Verleger aus

Rechts- und GewissensgrÃ¼nden die Auswechslung vorgenommen. Georg Reimer.
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Familie lebende GroÃ�mutter mÃ¼tterlicherseits war offenbar eine bei aller Enge

der VerhÃ¤ltnisse reichbegabtc Natur. Sie erzÃ¤hlte dem kleinen Karl, der bis

zum 5. Lebensjahre blind war, MÃ¤rchen, und die Vorliebe fÃ¼r diese Dichtungs-

gattung hat ihn nie verlassen. Vater und GroÃ�mutter veranlaÃ�ten den geistig

regsamen Knaben, dem im 5. Lebensjahre von einem menschenfreundlichen

Arzt die durch VernachlÃ¤ssigung entstandene Blindheit genommen worden war,

zu reichlicher LektÃ¼re, insbesondere geographischer und naturkundlicher Werke,

wobei er wahllos alles in sich aufnahm, was ihm in die HÃ¤nde fiel. M. fÃ¼hrt auf

die Blindheit der ersten Lebensjahre seine eigentÃ¼mliche FÃ¤higkeit zurÃ¼ck,

sich \ on den ihn umgebenden Dingen ein inneres, seelisches Bild zu machen.

Es gab fÃ¼r ihn nichts als Seelen. In dieser seiner FÃ¤higkeit, an den Mit-

menschen nur das Seelische zu erblicken, sieht er selbst den SchlÃ¼ssel zu seinen

BÃ¼chern. Seiner Neigung zum Symbolisieren hat M. hauptsÃ¤chlich in der

Periode seines Lebens von 1897â��191o nachgegeben. Die Phantasie des Knaben

wurde durch das elende Milieu und die LektÃ¼re von RÃ¤uberromanen vergiftet.

Eine gewisse naive Freude an solcher Schwarz-WeiÃ�-Kunst und an der Aus-

malung Ã¼berlebensgroÃ�er Heldengestalten, die den Leser zu Verehrung und

Bewunderung zwingen, hat M. sein Leben lang gehabt, wobei freilich zuzugeben

ist, daÃ� der Volksschriftsteller â�� und ein solcher war M. und wollte er sein! â��

wohl niemals ganz ohne dieses Mittel der Darstellung auskommt. Da M. in

der Schule sich auszeichnete, verschaffte ihm der Ortsgeistliche eine Freistelle

im Lehrerseminar zu Waldenburg. 1862 erhielt er eine Lehrerstelle in der

Fabrikschule zu Alt-Chemnitz, wurde aber wegen einer ihm als Diebstahl aus-

gelegten leichtsinnigen Tat von hier verjagt. Er hatte die Taschenuhr seines

Zimmergenossen, die dieser ihm bereits mehrfach geliehen hatte, ohne dessen

Erlaubnis mit nach Hause in die Weihnachtsferien genommen, wohl sicherlich

nicht in der Absicht, sie sich widerrechtlich anzueignen, sondern nur um damit

zu prunken. Seine Sorglosigkeit und Eitelkeit fÃ¼hrten zu einer Verurteilung

von 6 Wochen GefÃ¤ngnis, da der Kamerad ihn anzeigte. In der Folge beging M.

dann in verzweifelter Stimmung, wohl auch seelisch in einer Art DÃ¤mmerzustand,

mehrere Eigentumsfrevel, die zu zweimaliger Verurteilung fÃ¼hrten. Die Strafen

(4 Jahre I Monat GefÃ¤ngnis, von denen er 3 Jahre abbÃ¼Ã�te, und mehrere Jahre

Zuchthaus) waren allerdings von Ã¼bergroÃ�er HÃ¤rte. M. hatte selber, wie er in

der Selbstbiographie schreibt, das GefÃ¼hl, Â»im AbgnmdeÂ« zu stecken, und es

ist erstaunlich, wie schnell und grÃ¼ndlich er sich aus dieser Tiefe wieder empor-

arbeitete, ohne freilich je ganz die seelische und geistige Freiheit zu erlangen,

daÃ� er mit voller Ruhe Ã¼ber diese seine eigene Leidenszeit hÃ¤tte urteilen kÃ¶nnen.

Ob M. schon in dieser Zeit (also vor 1874) grÃ¶Ã�ere Reisen unternommen hat, lÃ¤Ã�t

sich nicht mehr mit Genauigkeit feststellen. In den Jahren nach 1874 schrieb

M. (zunÃ¤chst in Ernsttal) Humoresken, Dorfgeschichten und dergleichen und

siedelte 1876 nach Dresden Ã¼ber, wo er Redakteur im Verlage MÃ¼nchmeyer wurde.

Als solcher grÃ¼ndete und leitete er mehrere Zeitschriften, in deren einer seine

erste bedeutendere Schrift: Â»Geographische PredigtenÂ« erschien. Sie enthalten

gleichsam das Programm all seiner spÃ¤teren Werke, insbesondere in der Vereini-

gung von naturkundlicher Belehrung und Â»PredigtÂ«. Schon hier zeigt sich deut-

lich der religiÃ¶se Unterton, der in M.s sÃ¤mtlichen Schriften mit- und durchklingt,

und es unterliegt wohl keinem Zweifel, daÃ� es M. mit dem Christentum der Tat

wahrhaft Ernst gewesen ist. Am deutlichsten geht daÂ« aus seinen Gedichten her-
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vor, (Â»HimmelsgedankenÂ«). Der Tiefe des GefÃ¼hls entspricht freilich die eigent-

lich dichterische Kraft nur in bescheidenem MaÃ�e, was Ã¤hnlich von dem einzi-

gen Drama M.s: Â»Babel und BibelÂ« gilt, das mit einigen der ersten Gedichte der

Sammlung immerhin als das in formaler Hinsicht Vollendetste gelten kann. M.

hat sich dadurch geschadet, daÃ� er zu schnell und mit gar zu groÃ�er Breite

produzierte, was er selbst auch deutlich als Fehler empfand, weshalb er Ã¶fters

betont, alles bisher von ihm Geschriebene seien nur Skizzen, und solche pflege

man ja zu nehmen, wie sie sind. Einer Ã¤sthetischen Kritik vermÃ¶gen also die

Schriften M.s kaum standzuhalten, doch macht er eben auch gar nicht den

Anspruch, etwas kÃ¼nstlerisch Vollendetes geschrieben zu haben. Als Volks-

schriftstellerei, d. h. zur Belehrung und Erbauung, sind dagegen diese BÃ¼cher

unÃ¼bertrefflich und bilden hier soz. ein literarisches Genre fÃ¼r sich. Einen

besonderen Reiz gewinnen die Werke M.s durch seinen Humor, der am schÃ¶nsten

in der JugenderzÃ¤hlung Â»Der blaurote MethusalemÂ« herauskommt. 1877 gab

M. seine Redakteurstellung auf und wurde wieder freier Schriftsteller. Er wÃ¤hlte

jetzt mehr und mehr die Form der ReiseerzÃ¤hlung, in der zwei Motive sich mit-

einander verflechten. Das erste ist die fesselnde ErzÃ¤hlung abenteuerlicher

Erlebnisse in fernen LÃ¤ndern, das zweite die Schilderung innerer VorgÃ¤nge.

In den Jahren 1876â��188o arbeitete M. noch mehr auf den Ã¤uÃ�eren Effekt,

wÃ¤hrend dann (von 188oâ��1897) mehr und mehr die symbolisierende Tendenz

durchdringt. Gestalten wie Old Firehand, Old Surehand u. Ã¤. werden ersetzt

durch Â»Old ShatterhandÂ« und Â»WinnetouÂ«, welche als Idealgestalten aufzufassen

sind. Hadschi-Halef aber, der Diener, der den Helden Kara Ben Nemsi durch

die WÃ¼ste usw. begleitet, wird schlieÃ�lich zum ebenbÃ¼rtigen Freund seines Herrn.

Dieser, der sich im Â»fernen WestenÂ« Â»Old ShatterhandÂ« nennt, ist der Schrift-

stellerselbst, aber nicht im Sinne seines beschrÃ¤nkten, individuellen Ichs, sondern

im Sinne der Â»MenschheitsfrageÂ«, die jeder denkende Mensch in sich selbst zu

lÃ¶sen versuchen muÃ�. So wird die ErlÃ¶sung des Menschen von seinen niederen

Trieben, der Weg der Seele zu sich selbst das eigentliche Thema seiner BÃ¼cher,

die Wandlung des Gewaltmenschen zum Edelmenschen. (Siehe hierzu besonders

Â»Ardistan und DschinnistanÂ«.) Zu dieser Grundidee tritt als die zweite die Ver-

sÃ¶hnung der europÃ¤ischen Kultur mit der des Ostens einerseits, des indiani-

schen Westens andererseits. Diese Harmonie aber ist mÃ¶glich nur durch Liebe.

So heiÃ�t es in einem Prosaspruch der Himmelsgedanken: Â»Die Liebe ist die

einzige wirkliche Macht; alles andere ist entweder GewalttÃ¤tigkeit oder Ver-

schlagenheitÂ«. Diesen Satz kÃ¶nnte man den mehr als 3o BÃ¤nde umfassenden

ReiseerzÃ¤hlungen als Motto voransetzen. â�� M. heiratete am 17. August 188o

Emma Pollmer, von der er sich am 14. Januar 19o3 scheiden lieÃ�. Sie starb am

14. Dezember 1917. Zwischen 1882 und 1887 schrieb M. fÃ¼r MÃ¼nchmeyer fÃ¼nf

umfangreiche Lieferungsromane (Kolportagewerke), die, wie feststeht, vom Ver-

leger im Manuskript vielfach verÃ¤ndert wurden, so daÃ� sie nach Gerichtsurteil

nicht unter seinem Namen verÃ¶ffentlicht werden durften. Wegen dieser Werke

insbesondere ist M. spÃ¤ter heftig angegriffen worden, doch lÃ¤Ã�t sich -gegen sie

vom moralischen Standpunkte nichts einwenden, wenngleich sie literarisch

wertlos sein dÃ¼rften. Auch hier hat ihm seine Sorglosigkeit geschadet. Im

Jahre 1883 siedelte M. nach Dresden Ã¼ber und wohnte seit 1896 in seiner eigenen

Â»Villa ShatterhandÂ« in Radebeul. Von 1892â��1898 erschienen die ersten 27

BÃ¤nde der Â»Gesammelten WerkeÂ« im Verlago Fehsenfeld (Freiburg). Die PreÃ�-
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angriffe gegen M. wuchsen sich allmÃ¤hlich zu einer Reihe groÃ�er Prozesse aus,

die zur Zeit des Ablebens M.s noch nicht beendet waren. Es ist indessen be-

merkenswert, daÃ� M. in sÃ¤mtlichen Instanzen, die er durchfocht, gewann. Am

3o. MÃ¤rz 19o3 verheiratete sich M. mit Klara verw. PlÃ¶hn, mit der er 19o8 eine

Amerikareise unternahm, deren literarischer Niederschlag in dem wertvollen

4. Bande von Winnetou vorhanden ist. Die May-PrcÃ�fehde hÃ¶rte inzwischen

nicht auf, doch gelang es M.s Rechtsnachfolgern, die Ã¤rgerlichen Streitigkeiten

durch Vergleiche zu beenden. M. hinterlieÃ� sein ganzes VermÃ¶gen einer Â»Karl

May-StiftungÂ«, die vom sÃ¤chs. Kultusministerium verwaltet wird und aus deren

Zinsen Schriftsteller und Journalisten unterstÃ¼tzt werden.

Berlin. Dr. A. Buchenau.

Hirsch, Marie'), Ps. Adalbert Meinhardt, Schriftstellerin, * 12. MÃ¤rz 1848 in

Hamburg, t 17. November 1911 ebenda. â�� M.s Vater â�� fÃ¼r seine Familie ist

die Kindheitserinnerung Â»Auf KlenzÂ« (21) aufschluÃ�reichâ��- stammte aus Leipzig,

die Mutter, eine geborene Wc1theim, aus Wien. Die Wertheims standen den

Wertheimstein, KÃ¶nigswarter und Lieben nahe, also jenem Kreise der Wiener

jÃ¼dischen Hochfinanz, der Kunst und Wissenschaft nach KrÃ¤ften fÃ¶rderte und

die Ã�berlieferungen der Altwiener Salons in Ehren hielt. Die beiden Ã¤lteren

Kinder des Hauses, ein Sohn und die Tochte1 Johanna, wurden noch in der

Heimat der Mutter geboren und litten unter dem Wechsel Wienâ��Hamburg,

Marie glich bereits die sÃ¼d- und norddeutsche Art in sich zur Einheit aus, verband

energisches ZielbewuÃ�tsein mit weichem Empf1nden. Um die Ausbildung ihres

inneren Menschen bemÃ¼hten sich, da sie die Eltern bereits im 12. Lebensjahre

verlor, die Geschwister, mit denen sie zeitlebens in vorbildlich-schÃ¶ner Treue

zusammenhielt. Ihr stilles Dasein war von ernsten Studien auf allen Wissens-

gebieten ausgefÃ¼llt, groÃ�e Reisen (u. a. durch die AlpenlÃ¤nder und Italien,

Frankreich, England und Spanien, in den Orient bis nach Ã�gypten) brachten

ihr eine reiche Menge neuer Anschauungen. Sie alle hatte M. wie die Ergebnisse

ihrer Studien wirklich innerlich verarbeitet, man hat bei ihren Novellen und

AufsÃ¤tzen das BewuÃ�tsein, mit einem reich und tief gebildeten Menschen bei-

sammen zu sein. Nachdem sie sich bereits, zu ihren Sprachstudien von einer

Freundin aus Lima ermuntert, als Ã�bersetzerin G. A. Becquers und Foeazzaros

(1) versucht hatte, trat sie 1884 in der Â»Deutschen RundschauÂ« mit der Novelle

Â»SchloÃ� loliaÂ« (3) hervor. Zu der hier angeschlagenen und an Heyse gemahnen-

den Art, die Handlung von einem bedeutsamen Kulturhintergrund abzuheben,

kehrt sie immer wieder und mit sichtlicher Neigung zurÃ¼ck: Â»Frau AntjeÂ« (3),

ein KabinettstÃ¼ck feiner ErzÃ¤hlungskunst, das Heyse im Â»NovellenschatzÂ«

aufnahm, fÃ¼hrt ins alte Holland, die gleichwertige Â»Mona LisandraÂ« (19) ins

Zeitalter der Renaissance, die Heiligenlegende Â»CatarinaÂ« (14) in die Vortage

des Schisma, das Trauerspiel Â»FavaraÂ« (18) ins frÃ¼hmittelalterliche Sizilien.

Doch mit gleicher Teilnahme den Ereignissen der Gegenwart und den Schick-

salen ihrer Bekannten zugewendet â�� denn diese und nicht eigene Erlebnisse

gestaltet sie in ihren Werken â��, fÃ¼hlt sich M. auch von modernen Stoffen an-

gezogen, die sie zum Teil in der engeren Heimat lokalisiert. Hierher gehÃ¶ren

neben kÃ¼rzeren Geschichten Â»Weshalb?Â« (5), Â»Ein RegentagÂ« (6), Â»Heinz Kirch-

nerÂ« (8), ihr bekanntestes Werk, die Â»Norddeutschen LeuteÂ« (1o), Â»StillebenÂ« (12),

') Totenliste 1911, Band XVI, 32*.



I. Alphabetisches Namenverzeichnis

zum

Deutschen Nekr0l0g v0m 1. Januar bis 31. Dezember 1913.

Name

Verfasser

Seite

Name

Verfasser

Seite

Adam, Julius

a.

Holland

'36

Lender, Franz

Franz D&r

40

BÃ¤lz, Erwin

K.

Lampert

81

Leonhard, Johannes

H.

Holland

135

Baumgarten, Friedrich K.

Thiersch

29

Maecker, Franz

a.

Holland

1n

Ã�ebel, August

P.

Kampffmeyer

215

Martinelli, Ludwig

A.

Bettelheim

37

Burckhardt, Fritz

F.

Schneider

13

Meyer, Theodor

0.

ffÃ¼lf

34

Mezger, Paul

K.

Hojf'mann

1o3

Domanig, Karl Anton

A.

Dreyer

182

Moralt. Otto

A.

Dreyer

178

Euting, Julius

C.

f. Seybola

89

Nestle, Eberhard

a.

Holsinger

84

Neuenboru, Paul

H.

Holland '

112

Flad, Georg

ff.

Hollana

14o

Noesgen, Karl Friedr.

Fr. Hashagen

77

GÃ¶pfert, Franz Adam

y.

Weber

74

Ohrwalder, Joseph

H.

Cardauns

57

Grethe, Carlos

H.W.Singer-Wach.

wÃ¼z 51

Olivier, Julius Ritter v. H.

Holland

113

Pechuel - Loesche.

Hasemann, Wilhelm

y.

A. Beringer

33

Eduard

A.

Dreyer

179

Herter, Joseph v.

K.

Bihlmeyer

5Â«

Pocci, Maria Elisabeth

Hofner, Job. Bapt.

H.

Holland

139

GrÃ¤fin von

H.

Holland

131

Hohenlohe - Langen-

PÃ¼ttner, Richard

H.

Holland

116

burg, Hermann

FÃ¼rst zu

Karl Weiler

93

Rainer, Erzherzog von

Huch, Friedrich

A.

Kleinberg

71

Ã�sterreich

0.

Redlich

149

Rasch, Heinrich

H.

Holland

118

Kausen, Annin

H.

Cardauns

5Â«

Reiche, K. G. H.

Kickh, Rudolf Jos.

C.

Wolfsgruber

128

Theodor

W.

Stammler

8o

Kimmig, Otto

K.

DÃ¶ing

3o

Rohde, Emil

A. Frhr. v. Mensi

66

Kinkelin, Hermann

R.

Flatt

22

Kolde, Theodor

H.

Jordan

142

Scheuerer, Julius

H.

Holland

119

Lcmcke, Karl v.

A. Dreyer

177

Schiele, Friedr. Mich.

Martin H. Muler t 122



34Â»

Alphabetisches Namenverzeichnis.

Name Verfasser Seite

Schmidt, Albert //. Holland 147

Schmidt, Erich A. v. Weilen 154

ScHbnthan, Franz

Edler v. Pernwald A. KUinlrtrg 68

Schrenk, Elias G. Schrenk 86

Schuhmeier, Franz E. Pernerstorfer 126

Sulzer-Ziegler, Eduard R. Keller 15

Thudichum, Friedrich J. Hartmann 59

L'nger, Joseph E. Zweig 187

Name

Veit, Friedrich

Verfasser

H. l'ischtr

Watter, Josef H. HoUana

Weinand, Johannes F. Lauehert

Weltrich, Richard H. fal/unheim

Westphal, Gustav K. Budde

Wilhelmi, Maximilian M. Berger

Willi, Dominikus Dr. UÃ¶hltr

Seite

62

lS1

46

3

64

36

47

Xylander, Wilhelm

Ferdinand H. Holland 13o

II. Alphabetisches Namenverzeichnis

der

ErgÃ¤nzungen und NachtrÃ¤ge.

Name

Verfasser

Seite

Name

Verfasser

Seite

Aehrenthal, Graf Alois B.

Melden

Â»3o

Lugo, Emil

y. A. Bermger

26o

U 1 ML' 11.ua- r. Otto H.

HoUana

335

May, Karl

A. BuchenaM

Â»65

Meyer von Schauen-

Meyer v. Schauen-

Denifle, Heinrich 5.

Merklf

Â»99

see, Renward

see

34o

Mickoleit. Kurt (A.

Falk. Max E.

v. Werthcimer

3Â«i7

K. T. Tielo)

A. Kleinberg

364

Helm, Nikolaus Jakob H.

Hollana

334

Pietsch, Ludwig

A. Klaar

318

Hirsch. Marie (Adal-

bert Meinhardt) A.

Kleinberg

268

Schneider, Gottlob

K. Samwer

a8s

Schriefer, Heinrich

W. Stammler

Â»83

Jensen, Wilhelm A.

Kleinberg

a?o

Strubberg, Otto v.

Krieg

33"

K 1hn. Heinrich V.

Weber

2 8o

Wielandt, Friedrich

K. Glockner

29o

Knorr, Josefine V.

v. Demeltc

335

Wilbrandt. Adolf

A. Klaar

243

Woerner, Ursula Ca-

L'Arronge, Adolph A.

Klaar

3Â»3

roline

A. Kleinberg

263

Lipiner, Siegfried P.

Natorp

Â»84

Wustmann, Gustav

R. Wttst,nann

Â»75
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Ein Stern (*) vor dem Namen bezeichnet, daÃ� das Biographische Jahrbuch dem

Toten einen eigenen Nekrolog gewidmet hat, auf den mit BJ unter Angabe von Band-

und Seitenzahl verwiesen ist; die am Schlusse jedes Artikels der Totenliste angefÃ¼hrIe

Literatur verzeichnet die Quellen des Bearbeiters und gibt auch weitere, zum Teil aus

zweiter Hand geschÃ¶pfte Hinweise; W deutet dabei an, daÃ� dort ein Verzeichnis der Werke

<Jes Verstorbenen, P, daÃ� ein PortrÃ¤t beigegeben ist, N, daÃ� sich ein ausfÃ¼hrlicher Nekrolog

an der betreffenden Stelle findet.

Andere AbkÃ¼rzungen sind:

AD = Das akademische

Deutschland. Biogr.-bib-

liogr. Handbuch f. d. Uni-

versitÃ¤ten d. Deutschen

Reiches. Leipzig 19o5/o6.

AP = Arbeiterfreund.

AL = Alberti, Lexikon d.

Schlcsw.- Holstein - Lauen-

burg. u. Eutin. Schrift-

steller "von 1829â��66 u.

1866â��82.

AMZ â�� Allg. Musikzeitung.

BB = BÃ¶rsenblatt.

BKW = Berliner Klinische

Wochenschrift.

BMW = Boetticher, Maler-

werke d. 19. Jahrh.

BR â�� BrÃ¼mmer, Lexikon d.

deutschen Dichter u. Pro-

saisten d. 19.Jahrh. 6. Aufl.

1913-

BT â�� Briefadelig. Taschen-

buch.

BW = BÃ¼hne u. Welt.

BZ = Dietrich, Bibliogra-

phie d. Zeitschriften-Lite-

ratur.

DBZ = Deutsche Bauzeitung.

DE = Deutsche Erde.

DJZ = Deutsche Juristen-

Zeitung.

DKB = Deutsches Kolonial-

blatt.

DKZ = Deutsche Kolonial-

zeitung.

DM W = Deutsche Medizin.

Wochenschrift.

DRG = Deutsche Rundschau

f. Geogr. u. Statistik.

DZL = Deutsches Zeitge-

nossen-Lexikon.

EG = Ludw. Eisenbergs

GroÃ�es Biogr. Lexikon d.

Deutschen BÃ¼hnen im 19.

Jahrh.

EL = Eckart, Lexikon d.

NiedersÃ¤chs. Schriftsteller.

1891.

ELK = Allg. Evang.-Luth.

Kirchenzeitung.

FT = Freiherrl. Taschen-

buch.

GA = Geogr. Anzeiger.

GK = Geographen-Kalender.

GT = GrÃ¤fliches Taschen-

buch.

GZ = Geogr. Zeitschrift.

HA = Handbuch f. d. PreuÃ�.

Abgeordnetenhaus.

HBL = A. Hirsch, Biogr.

Lexikon d. hervorragenden

Ã�rzte aller Zeiten u. VÃ¶lker.

HC = Hamburgischer Corre-

spondent.

HH = Handbuch f. d. PreuÃ�.

Herrenhaus.

HK = Gothaischer Hof-

kalender.

HL = Hessenland.

HPA = Hirths deutscher

Parlaments-Almanach.

HV â�� Historische Viertel-

jahrsschrift.

JB = Jahrbuch d. deutschen

Bibliotheken.

JSG = Jahresberichte d.

Schles. Gesellschaft f. va-

terlÃ¤nd. Kultur.

JSTG = Jahrbuch d. Schiffs-

bautechnischen Gesellsch.

1Z = Leipz. Illustr. Zeitung.

K = Kukula, Bibliogr. Jahr-

buch d. Deutschen Hoch-

schulen.

Kehr = Kunstehronik.

KJ = Kirchliches Jahrbuch.

KL = KÃ¼rschner, Deutsch.

Literatur-Kalender.

KR = Keiters Kathol. Lite-

ratur-Kalender.

KTH = Kalender d. Techni-

schen Hochschulen.

KV = Die Kunst.

KVZ = KÃ¶lnische Volks-

zeilung.

KW = Kunstwart.

L = Leopoldina.

LA = Limans MilitÃ¤r-Al-

manach.

LE = Literarisches Echo.

LJ = LÃ¶bells Jahresberichte.

LZ = Literar. Zentralblatt.

MAZ = MÃ¼nch. Allgemeine

Zeitung.

M. d. A. = Mitglied d. PreuÃ�.

Abgeordnetenhauses.

M. d. H. = Mitglied d. PreuÃ�.

Herrenhauses.

M. d. R. = Mitglied d.

Reichstages.

M M W = MÃ¼nch. Medizin.

Wochenschrift.

MS = MÃ¼ller-Singer, Allgem.

KÃ¼nstler-Lexikon.

MW = MilitÃ¤r-Wochenblatt.

MWB = Musikal. Wochen-

blatt.



Totenliste 1912; Abert â�� Alten.

MZ = MilitÃ¤rzeitung, Berlin.

NFP = Neue Freie Presse.

NMZ â�� Neue Musikzeitung.

NR = Naturwissenschaftl.

Rundschau.

NS = Niedersachsen.

NTA = Neuer Theater-Al-

manach.

0 A = Deutscher Ordens-Al-

manach.

Ã�R = Ã�sterreichische Rund-

schau.

PBL = Pagel, Biogr. Lexi-

kon hervorragender Ã�rzte

d. 19. Jahrh.

PF = Poggendorff, Biogr.-

literar. HandwÃ¶rterbuch z.

Geschichte d. exakten Wis-

senschaften.

PY â�� Pataky, Lexikon deut-

scher Frauen d. Feder.

R = Riemann, Musiklexikon,

8. Aufl. 1914â��16.

RH = Reichstags-Handbuch.

SKL â�� Spemanns Kunst -

Lexikon.

T = Tag, 1ll. Teil.

TB = Thieme-Becker, All-

gem. Lexikon d. bildenden

KÃ¼nstler.

TR = TÃ¤gliche Rundschau.

TRU = TÃ¤gliche Rundschau,

Unterhaltungsbei lage.

Ã� = Ã�berall.

U K = Aschersons Universi-

tÃ¤ts-Kalender.

UT= Uradelig. Taschenbuch.

VZ â�� Vossische Zeitung.

VZT = Vossische Zeitung,

Totenliste.

WGK = WippermÃ¤nnsDeut-

scher Geschichts-Kalender.

WI = Wer ist's?

WJ = WÃ¼rttemberg. Jahr-

buch f. Statistik u. Landes-

kunde.

WM W = Wiener Medizin.

Wochenschrift.

WN= WÃ¼rttemberg. Nekrol.

ZB = Zentralblatt d. Bau-

verwaltung.

Berlin.

Dr. Piechocki.

1912.

Abert, Friedrich Philipp von, Dr. theol., o.

Prof. d. Dogmatik a. d. Univ. WÃ¼rzburg,

seit 19o5 Erzbischof v. Bamberg, Mitgl. d.

bayer. Reichsratskammer; * MÃ¼nnerstadt

(Unterfranken) 1. V. 1852; t Bamberg

23. IV. â�� T 97 (P); AD 1, 7o(W); IZ 138,

918 (P); KL 1912, 3 (W); WI 5, 2; OA

19o8/o9, 2; KR 12, 4 (W); DZL 2; WGK

1912, 1, 283; MAZ 1912, 3o3/o4; K 1 (W);

ELK 1912, 43o.

â�¢Achelis, Ernst Christian, Geh. Konsisto-

riair., Dr. theol., o. Prof. d prakt. Theol.

a. d. Univ. Marburg; * Bremen 13. I. 1838;

t Marburg 1o. IV. â�� BJ XVII, 7o (D. A.

WÃ¤chtler); VZ l1. IV. M.-A.; IZ 138,

798 a (P), 8o2 b; OA 19o8/o9, 3; AD 1, 51

(W); KL 1912, 3/4 (W); WI 5, 4 (W); DZL

2 (W); BB 1912, 455o; WGK 1912, 1, 282;

UK W.-S. 1912/13, 1, 322; K 1 u. Erg.-H. 1,

1 (W); KJ 1912, 431; ELK 1912, 383/84;

HL 1912, 129.

At'hm1tl1al, Alois Graf Lexa von, K. u. K.

Geh. Rat, seit 19o6 Minister d. K. u. K.

Hauses u. d. Ã�uÃ�ern u. Vors. i. gemeins.

Min.-Rat., vorh. 9 Jahre Botschafter in

St.Petersburg, Exz.; * Grotl-Skal 27. XI.

1854; t Wien 17. II. â�� BJ XVIII, 23o

(B. Molden); VZ 18. II. M.-A.; NFP 18. II.

M.-A.; IZ 138, 356 (P); GT 1913, 537; WI

5, 8; Ã�R 31, 238; WGK 1912, l, 147.

Aichbichler, Josef, Ã¶konomierat, Guts- u.

Brauereibes., 1884â��19o6 M. d. R., Zentr.,

seit 1881 Mitgl. d. bayr. Landt., wiederholt

Schriftf. u. Mitgl. d. Direktor. d. Zel1tr.-

Partei; * Wolnzach i. O.-Bay. 13. IV. 1845; t

Hofendorf bei Regensburg 8. IV. â�� VZ 9.

IV. A.-A.; WI 5, 9; RH 19o3, 173/74: OA

19o8/o9, 8; KR 12, 7; WGK, 1912, l, 282.

Â»Albert, Hans, Kgl. preuÃ�. Hofschauspieler,

1889â��19o1 klass. Hcldenvater a. Hofth.

i. Hannover, hervorrag. Dialektspieler,

vorh. a. GÃ¤rtnerplatzth. i. MÃ¼nchen, wo

er die Rolle des Herrgottschnitzers schuf;

* MÃ¼nchen 6. IX. 1851; t das. 7. VI. â�� BJ

XVII, 11o (A. Frh. von Mensi); VZT; WI

5, 1o; DZL 1o; EG 18/19; NTA 1913. 17o:

BW M, 2, 262.

Albrecht, Gustav. Dr.phil., stÃ¤dt. Bibliothe-

kar i. Charlottenburg, archivar. u. schrift-

stell. tÃ¤tig. Schrieb mehrere bemerkens-

werte Schriften z. Gesch. d. Stadt Berlin

u. d. Mark; * Berlin 26. VII. 1865; t Char-

lottenburg 14. I. â�� VZ 17. I. A.-A.; KL

1912, 2 (W); WI 5, 11; BR 1, 45 (W); JB

1o, 77 u. 149; BB 1912, 792.

Alten, Georg von, Generallt. z. D. Exz., zul.

Kommand. d. 2. Division, hervorr. MilitÃ¤r-

schriftst., Hrsg. d. Â»Handbuch f. Heer u.

FlotteÂ«, Vors. d. deutschsÃ¼damerik. Ges.;

* Potsdam 23. IV. 1846; t Berlin 28. IV. â��
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*MÂ»y, Karl, bek. Verf. v. Indianer- u. Reise-

gesch.; * Ernsttal-Hohenstein (Erzgebirge)

25. II. 1842; t Radebeul 3o. III. â�� BJ

XVIII, 265 (A. Kleinberg); VZ 1. IV. A.-A.;

KL 1912, 1o8o; WI 4, 9o2; BR 4, 399/4oo

(W); DZL 941 (W); BB 1912, 4272; WGK

1912, 1, 281; LE 14, 1o53/55, 1o91; KW

25. 3. I93/94-

Meisenbach, Georg, Erfinder der Autotypie

u. Begr. d. Firma Meisenbach, Riffahrt u.

Co.; tEmmering26. IX.â��BB 1912, 11398;

WGK 1912, 2, 2o9; KW 26, 1, 287/88; BW

15, 1, 88; LZ 1912, 41.

Â»Meister, Richard, Studienrat, Prof., Dr. phil.,

klass. Philologe, Erforsch. d. altgriech.

Sprache; * Dresden 27. VII. 1848; t Leip-

zig 3o. XI. â�� BJ XVII, 53 (K. Brugmann);

KL 1912, 1o96 (W); WI 5, 942 (W); OA

19o8/o9, 979; BB 1912, 15522; LZ 1912, 5o.

Makler, Siegfried, Gymn.-Prof. i. R., Dr. phil.,

Privatd. d. klass. Philol. a. d. Univ. Wien;

â�¢Wien1. III. 1852; t das. 16. X. â�� KL

1912, 1o96 (W); WI 5, 942 (W); UK S.-S.

1913, 2, 535; K 6o1 u. Erg.-H 1, 165 (W);

LZ 1912, 44.

Meltzer, Moritz, Geh. Ob.-Justizrat, Dr. jur.,

Rechtsanw. u. Notar, fr. lang). Univ.-

Richter i. Leipzig; * Leipzig 11. I. 1836;

t das. 21. XII. â�� VZ21. XII.M.-A.; WI 5,

943; IZ 14o, 162; OA 19o8/o9, 98o; WGK

1912, 2, 399; LZ 1913, 1.

Menge, Rudolf, Geh. Oberschulr., Prof., Dr.

phil., hervorr. Altphilol., ArchÃ¤ol., PÃ¤da-

goge; * Weimar 7. VI. 1845; t Oldenburg

25. X. â�� VZ 26. X. M.-A.; KL 1912, 1o99

(W); WI 5, 944/45 (W); OA 19o8/o9, 981;

DZL 951; BB 1912, 13284.

Menner, August, Gen.-Major z. D., zul.

Kommand. d. 16. Inf.-Reg., Ritter d. Eis.

Kr. 2. Kl.; * Thorn 3. II. 1833; t Goslar

22. IV. â�� VZT; OA 19o8/o9, 982; MZ 1912,

262.

Merbach, Kurt, Geh. Bergrat, OberhÃ¼tten-

amts-Dir., 1884-98 M. d. R., Reichsp.;

* Freiberg 14. I. 1839; t das. V. â�� VZT;

RH 1893, 21o; OA 19o8/o9, 984.

Meschler, Moritz, kathol.-theol. Schriftst.;

* Brieg 16. IX. 183o; â�¢f 1912. â�� Stimmen

aus Maria Laach 1913, H. 2; KL 1912, 11o5

(W); KR 12, 352 (W).

Messerschmltt,Johanncs, Prof., Dr. phil., Dir.

d. MÃ¼nch. Erdbebenwarte u. Schriftf. d.

dort. Geograph. Ges.; * Bamberg 9. XII.

1861; t MÃ¼nchen 13. IV. â�� VZ 13. IV. A.-

A.;DRG 34,492; GK 1913,66/67; BB 1912,

47o8; WGK 1912, 1, 282; MAZ 1912, 298;

PF 4, 993; L 1912, 47, 61/62; GZ 1912, 292.

Mey, Kurt, MusikÃ¤sthetiker, Wagnerschriftst.;

* Dresden 24. VI. 1864; t das. 21. IX. â��

VZT; KL 1912, 111o(W); BB 1912, 11218;

WGK 1912, 2, 2o9; LE 15, 142; NMZ 1913,

4o; R 714; MWB 1912, 544.

Meyer, August, 1863â��66 Mitgl. d. 2. hannov.

Kammer, bis 1885 Mitgl. d. hannov. Prov.-

Landt., 1896â��19o3 M. o. A., Zentr.;

Â« Riemsloh 3. IV. 1826; t das. 1. I. â�� VZ

2. I. A.-A.; HA 1899, 281.

â�¢Meyer, Betsy, Schwester v. Conrad Ferd.

Meyer, war sein guter Genius, fÃ¶rderte ihn

im Leben u. war die treue HÃ¼terin seines

Andenkens; * 19. III. 1831; t Veltheim

(Aare) 21. IV. â�� BJ XVII, 46 (L. Frey);

LE 14, 1166, 12o1/o2.

Meyer, Eugen von, Gen.-Major z.D., bis 1894

Komrrtand. d. 7. Kav.-Brig., lang). Leiter

d. kaiserl. Marstalls, Ritter d. Eis. Kr. 2. Kl.;

* Hannover 23. IX. 1841; t das. 3. X. â��

VZT; OA 19o8/o9, 993; BT 1913, 553;

WGK 1912, 2, 278.

Meyer, Wilhelm, Gen.-Lt. z. D., zul. Insp.

d. 2. Ing.- Insp., PrÃ¤s. d. PrÃ¼f.-Komm. d.

Ing.- u. Pionierkorps, Mitgl. d. Ober-Mil.-

Studienkomm., hervorr. Ing.-OSiz., Ritter

d. Eis. Kr. 2. Kl.; Â« Westen (Hannov.)

28. XII. 1829; t Hannover 23. VI. â�� VZ
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