


Dr. h. c. Karl Rumpf t 

Am 21. Juli 1.968 ist im Alter von 83 Jahren das Ehrenmitglied des Vereins 
fUr hessisme Gesmimte und Landeskunde Dr. h. c. Rumpf in M a r bur g ver
storben, wo er am 20. Februar 1885 aum geboren war. Oee UrgroBvater war aus 
Butzbach nach Marburg gezogen. Wahrend der GroBvater Kiirschnermeister 
gewesen war, hatte def Vater Kaufmann gelernti die Mutter stammte aus 
Arnstadt. 

Auf die Vorsmule folgte bis zum Einjahrigen (1901) der Besum des Gym
nasiums. Nach cler Zekhenlehre in einem Armitektenbiiro kam dann die Aus
bildung als Maurer auf def Baustelle. Seit dem Wintersemester 1.902/03 be
sumte Karl Rumpf die Baugewerksmule in K ass e I. Die AbsmluBprUfung 
mit Auszeidmung ermoglichte ihm 1905 das Studium an einer sUddeutsdten 
Technismen Hochschule, wo er in K a r Is r u h e aum beim verehrten Arc:hitek
ten und Bauforsmer Car 1 5 chit fer horte. Zwismendurm half er Car 1 
Web e r I mit dem ihn dann eine dauernde Freundschaft verband, bei der 
Wiederherstellung der Klosterkirme D 0 b r i lug k i dann ging er als sein 
Schuler mit zur TH D a n z i g. In einem Zeugnis hob Regierungsbaumeister 
Weber (1907) hervor, daB der junge Armitekt "m it groBem FleiB, peinlimer 
Gewissenhaftigkeit und erfreulichem Interesse an der Sache" arbeitete und dabei 
u. a. "eine beachtenswerte kunstlerische BeHihigung und zeichnerismes Ge
schick", auf der Baustelle aber auch "Energie und Umsimt" zeigte. Dieses Urteil 
trifft wohl aum Fahigkeiten und Schaffensweise nom des spateren Forsmers. 
Obrigens ging Rumpf im Herbst 1908, Webers Rat folgend, zur TH MU n
ch en. In diesem fur ihn neuen Kulturraum hat er auf manchen Wanderungen 
lebendige Beispiele der "Volkskunst" fUr sim entdeckt. Im namsten Jahr holte 
Carl Weber den jungen Architekten gleim zur Mitarbeit beim Bau des Zop
poter Kurhauses, dom erzwang eine langwierige Krankheit bald die Riic:kkehr 
in die Heimatstadt. Wegen des giinstigeren Klimas trat Rumpf dann 1911 in das 
Architektenbiiro C. A. Meckel in F rei bur g i. Br. ein, wo er "durmaus zu
verlassig" an wimtigen Bauten tatig war. 

Eine Verschlimmerung der Krankheit verlangte jedoch schlieBlich eine grund
Iiche Kur. So reiste Rumpf im September 19:12 nam A gyp ten, urn in einern 



Wiistenlager bei Ass u a n Heilung zu suchen. Nur Iangsam ging es ihm - fast 
wider Erwaften - besser; so konnte sich ein Aufenthalt in K air 0 anschlieBen, 
wo die Museumsbestande zum Zeichnen lockten. Nach einem Wettbewerb ge
lang cler Eintritt in das Wakf-Ministerium; aber die interessante Tatigkeit in der 
Denkmalspflege wahrte nicht lang. Im Herbst 1914 erfolgte der Abtransport in 
die Gefangenschaft auf M a I ta, ven dort wurde cler wieder Erkrankte 1916 
ausgetausdtt. Ober Ply m 0 u t h und Ho II and gelangte Karl Rumpf in 
die Heimat, die ihm nun besonders ans Herz wuchs. 

Bei Besserung des Gesundheitszustandes erfolgte die Verpflichtung zum 
Zivildienst im Rathaus. Bald iibernahm Rumpf auch die Betreuung cler Samm
lungen des Kunst- und Alterturnsvereins; in dieser Zeit setzt die geschlossene 
Reihe der wimtigen Zeimenbucher ein. Vor allem die Besmaftigung mit den 
SmwaImer BrautstUhlen veranlalSte den Vergleich mit den Bestanden des 
Landesmuseums in Kassel. Im Jahre 1919 trat der Privatarchitekt als Teilhaber 
in ein Buro der Vaterstadt ein. Im folgenden Jahr verheiratete sich Karl Rumpf; 
fur die gliicklirne Ehe ist er sein Leben lang dankbar gewesen. LielS die Berufs
arbeit bei Reisen kurze Zeit, wurde sie zum Skizzieren von Dorfkirchen und 
Bauernhausern, von Mobel und Gerat genutzt. Aber die Inflation brachte neue 
Schwierigkeiten. AIs Rumpf 1926 sein eigenes Buro eroffnet hatte, folgte ein 
anstrengender Abschnitt mit einer Reihe bedeutender Auftrage, auch aulSerhalb 
Marburgs. Gern ubernahm er den Bau oder die Renovierung von Dorfkirchen. 
Bei allen Bauten war ihm auch der Kontakt mit den Handwerkern und ihrem 
Fachwissen wichtig. Neben anstrengender Berufsarbeit gingen die sonntaglichen 
Wanderungen zum Zeichnen und Fotografieren in Hessen weiter, Ferientage 
wurden ahnlkh genutzt; planvolle Materialbearbeitung war fast nur nachts 
moglich. In der Zeit der sogenannten Notverordnungen setzte Rumpf seine 
Studien im Staatsarchiv fort, wo er vor allem in Car I K net s c h einen 
Heifer gefunden hatte. Durch diesen hatte er ubrigens auch den Maler und 
Graphiker 0 t t 0 U b bel 0 h d e kennengelernt. 

AIs die beruflichen Auftrage wieder zahlreicher wurden, lielS dom die Arbeit 
an volkskundlichen Themen nimt nach; sie hat ihn nach seinen eigenen Worten 
immer wieder begluckt. Er gehorte inzwischen zu den griindlichsten Kennern 
von Land und Leuten Oberhessens. Nun erschienen die Bandchen IIBauerliche 
WeilSstickereien" (1937) und "Handwerkskunst am hessischen Bauernhaus" 
(1938) - als nebenbei geleistete Zusammenfassungen seines in der Stille erwor
benen Wissens. Obwohl die Arbeitslast im Kriege noch wuchs - Rumpf baute 
seit 1939 Wohnungen und Verwaltungsgebaude in All end 0 r f, Kreis 
Marburg -, entstand zugleich das Werk uber die Brautstiihle mit dem TitelllEine 
deutsche Bauernkunst", das 1943 erschien. Wieder war ein Teil der Schatze 
zuganglich gemacht, deren Veroffentlimung Ado IfS p a mer schon vor 
dem Kriege gefordert hatte. Dieser begrulSte den stattlichen Band mit seinen 
Farbtafeln als ein "gehaltsreiches" Werk, uber das er sich "personlich wie 
sachlich so unbandig freute". Nach dem Ende des Krieges, in dem sein Sohn 
gefallen war, war der Armitekt an vielen Aufbauarbeiten beteiligt; und die 
Beruf·sarbeit ging dann bis ins hochste Alter weiter. Dennoch war ihm 1951 die 
Herausgabe des Bandes Hessen in der Volkskunst-Reihe gelungen. Leo p 0 I d 
5 c h mid t, Wien, sdtrieb damals (OZV 1955): "FUr Hessen hat Adolf Spa-
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mer ein klassismes Volkskunstwerk geschrieben ... Dennom ist der Band von 
Rumpf eine bedeutende eigene Leistung. Rumpf ist in der Volkskunstforschung 
seinen eigenen Weg gegangen, der anHiBlich seines Bumes "Eine deutsche 
Bauernkunst" nkilt unangefochten geblieben ist. Aber der geschulte Architekt 
hat einen eigenen Sinn fur die volkskundlichen Dinge, zeichnet seine Material
aufnahmen vorzuglich klar und genau und eroffnet immer wieder den Blick 
auch auf sonst kaum gesehene Dinge. Das Buch steht im Rang zweifellos hoher 
als viele altere Bande der verdienstvollen Reihe". Die Ausarbeitung vieler wich
tiger Aufsatze schloS sich an, und zwar bis zum Tag seiner letztcn Erkrankung. 
In Hessen und Sudtirol hat er bis in die letzte Lebenszeit immer noch neu zeiclt
nerische und fotografische Aufnahmen gemacht. Im August dieses Jahres er
schien nun, von Rumpf noch selbst vorbereitet, das abbildungsreiche Bandclten 
"Hessen, BauernhofaufmaSe" (Munster 1968). 

Erst allmahlich wurde Karl Rumpfs Leistung fUr die Volkskunde und Kultur
forscltung sUirker beachtet. So zeimnete die Philipps-Universitat 1955 den ge
radlinigen und bescheidenen Forscher mit dem Titel des Do k tor h . c. aUSi 
funf Jahre spater wurde ihm zum 75. Geburtstag eine Ehrengabe der Landes
regierung uberreicht. Der Verein fur hessische Geschichte und Landeskunde 
sowie die Hessische Vereinigung fur Volkskunde ernannten ihn zum Ehrenmit
gliedi aum gehorte er der Historischen Kommission fUr Kurhessen und Waldeck 
an. Der eifrige Wanderer trug das Ehrenzeichen fUr vierzigjahrige Mitglied
schaft im Deutschen Alpenverein. Der Osterreichische Verein fUr Volkskunde 
in W i e n berief den Forscher zum korrespondierenden Mitgliedi naturlich 
wahlte ihn die Deutsche Gesellschaft fur Volkskunde in ihre Reihen. Als beson
dere Ehrung hat es Karl Rumpf empfunden, daB Leopold Schmidt in Wien sein 
Buch" Volkskunst in Osterreich" ihm gewidmet hat. 

Karl Rumpf hat "in lebenslanger 5ammelarbeit" das reiche 5achgut seiner 
Heimat im Bilde festgehalten, wie es u. a. in der Begrundung fur die Verleihung 
des Ehrendoktorates heiBt. Gait seine Haupttatigkeit sicherlich der Erforschung 
seiner oberhessischen Heimat, hat er doch auch and ere Landschaften, wie die 
Lausitz und Teile Suddeutschlands, vor allem aber 5iidtirol, bewuBt beriick
sichtigt. Es ist gerade ein Kennzeichen seiner Arbeit, daB er die Augen gern 
iiberall tatig werden lieS wohin er kam und wenn er einigermaBen MuSe 
fand. Die Welt Agyptens und der arabischen Kultur hat er immer wieder fUr 
sich lebendig werden lassen i noch auf dem letzten Krankenlager hat er das 
friihe Heft mit seinen arabischen Schreibiibungen betramtet. Und welche Freude 
hatte er als alter Mann wahrend einer Exkursion an den Kunstschatzen Raven
nas und im Keramikmuseum zu Faenza. Die Weite seines Blickfeldes und das 
Interesse an allem, was die Kunst und die handwerkliche Beta.tigung geschaffen 
hat, zeigte sich auch deutlich in der Zusammenstellung seiner schonen Bucherei. 
Immer hat Rumpf auf die genaueste Erfassung und Wiedergabe der Gegen
stande geachtet. Die ungewohnlich hohe Zahl seiner 5kizzen und Aufmessun
gen fiihrte dann zu vielen hunderten von sauberlich ausgefiihrten Zeimnungen, 
die vorwiegend am Wochencnde und nachts gesmaffen wurden. Die Sachtreue 
ist ihr Hauptmerkmal, sie soli ten ja Grundlage zur wissenschaftlichen Inter
pretation sein (er meinte einmal, auch bei IIrichtigen" Forschern behielte meist 
die Quellenedition groBere Bedeutung als ihre Theorien). Diese wertvollen 



Zeimnungen sind - bei all ihrer samlimen Smonheit - als wissenschaftliche 
Urkunden gemeint, sie sollen keinen eigenen Kunstwert besitzen, urn nimt vom 
Objekt abzulenken; es ist "auf jede Mache, auf jede malerische Behandlung" also 
bewuBt verzichtet. In dem Werk mit den schonsten Tafeln "Eine deutsche 
Bauernkunst" sagt Rumpf zu seiner Methode der MaterialerschlieBung durch 
Zeichnung und lichtbild u. a. : 11 Die Photographie ist hier Beweisstlick, Beleg, 
nimt Dbermittlung des Kunstwertes, den wir uns aus lichtbild und Zeichnung 
rekonstruieren rnlissen". Rumpfs bleibende Bedeutung dtirfte darin liegen, daB 
er meistens shirker an der einwandfreien Darbietung des reichen Materials als 
an der Theorienbildung interessiert gewesen ist. Weil er immer wieder sim an 
den Sachen selbst (und an ihren Herstellern und Benutzern) orientierte, konnte 
er in seiner Aufrichtigkeit imrner offen sein flir neue Gesimtspunkte, und das 
bis in sein hochstes Alter. Stets war er zu lernen bereit, das verlieh ihm oft ein 
jugendliches Ansehen. 

Keiner seiner Aufsatze ging ohne begleitende Zeichnungen hinaus. Und wie 
viele hat er geschrieben! Dauernd beschaftigte er sim mit der Erforschung der 
hessisrnen Topferei; der erste Aufsatz dartiber erschien 1925 in der Hessen
Kunst, der letzte 1960 in den Hessischen Blattern flir Volkskunde. Das in Fach
werk errichtete Bauern- und Btirgerhaus war das andere bleibende Thema, dazu 
die Erfassung der Mobel und Gerate. Weiter verdient noch die Stickerei genannt 
zu werden, deren Techniken er auch beherrschte; gern hat er mitgeholfen bei 
cler Vorbereitung der Ausstellung im Universitatsmuseum (1965) "Gesticktes 
und Gestricktes". Welme IIKleinigkeiten" er beach ten und kenntnisreich ein
ardnen konnte, zeigt etwa das Aufsatzchen liber Hessisrne Holzloffel (1958) 
oder der Beitrag tiber Geometrische Ornarnentik an stidtiroler Stadeltoren 
(1959). Nur wer die erstaunliche Fiille seiner Zeichnungen kennt, vermag aller
dings genau zu ermessen, wie weit gefachert das Interesse dieses Forschers war. 
Dazu kamen dann die stillen Beobachtungen, die er im Urngang mit den Men
schen am Bau und in den Dorfern bei seinen ungezahlten Wanderungen sam
rneln konnte. In einer gewissen Scheu hat er dariiber eh er einrnal rniindlich 
berichtet; bei seinen schriftlichen Arbeiten stehen diese Dinge nur zwischen 
den Zeilen. Alle seine Werke zeugen von der Achtung, die der handwerklich 
geschulte Architekt vor jeder samlichen Leistung wie vor jeder schopferischen 
Tat hatte. Den einfachen Menschen verstand er gut, ohne jegliche Dberheblich
keit begegnete er ihm; so konnte er freudig van sich sagen, daB ihm bei seinen 
Farschungsarbeiten "an Ort und Stelle" die Leute niemals Schwierigkeiten ge
macht haben. Es ist fast natiirlich, daB Rumpf eine Art Spiirsinn entwickelt 
hatte, der ihm auch bei mancher Vermittlung flir das Marburger Museum ge
holfen hat. Ein wichtiger Antrieb auch ftir seine wissenschaftlichen Bemlihungen 
liegen in seinem immer bewuBter gewordenen Verhaltnis zur Heimat. Wer 
Rumpfs zuriickhaltende Art gekannt hat, weiB darum, wie viel bei ihm Worte 
wie diese (in seinem Buch tiber die Volkskunst, 1951) bedeuten rnochten: 
IIUnser Land ist, eigentlich in alIen seinen Teilen, landschaftlich schon, schon 
durch den anmutigen Wechsel seiner herrlichen Walder, seiner Berge und lieb
lichen Taler, schon aber auch in dem, was Menschenhand geschaffen, seinen 
Kirchen und Burgen, malerischen Dorfern, seinen Bergstadten und ihren Bau
werken#. 



Hatte der aus hessischer Familie stammendc Volkskundler Ado 1 f 5 p a
mer (1.883-1.953) vor dreiBig Jahren gemeintl sein Mitforscher ware nicht in 
der Welt umhergeworfen gewesen und von Alltagsarbeit sozusagen unbehelligt, 
so urteilte er rich tiger mit dem lobenden Wortl daB dieser uruhig und ziel
bewuBt immer tiefer sich in die Vaterscholle eingrabt". In dem gleichen Brief 
(Berlinl 5. X. 1.938) schreibt spamer u. a'l nachdem er skh flir die "Handwerks
kunst am hessischen Bauernhaus" bedankt hatte: uEinst hatte ich gehofftl die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft konne und werde Ihre sammlungen in groBen 
Bildbanden herausbringen als monumentale Denkmale der hessischen Volks
kunst. Und es war auch damals schon alles so weit, urn bei Ihnen anzufra
gen ... If. Rumpf hat solche Erfahrungen gelassen hingenommen, vor allem weil 
ihm der eigene Ruhm nie wichtig war (wenn er flir ein leises Edlo auch dankbar 
war); es genugte ihm zunachst, daiS er die Gegenstande durch seine Zeichnun
gen einwandfrei flir die wissenschaftliche Forschung gerettet hatte. So sagte er 
nur selten etwas zu dem Thema, das K a r I W i I h elm Jus t i sd\On 1829 
G e 0 r g La n d a u gegenliber in dem satz andeutete: "In unserm guten 
Hessen halt es zu schwer, ein vaterlandismes Werk zu fordern". Die Gnade des 
reifen Alters sowie ungebrochene sdlaffenskraft und -freude ermoglichten Karl 
Rumpf die Weiterfiihrung seiner Arbeiten; in der strenge sich selbst gegenuber 
erhielt er sim auch die lautere sachbezogenheit. 50 hat er spat noch seine 
Scheuern richtig fullen konnen, nachdem er sich lange auf die Ernte gefreut 
hatte. Was A. Spamer nam Verlust a11er seiner eigenen Sammlungen in einem 
Brief (Radebeul, 9. Xl. '943) als Hoffnung fur Hessen ausgesprornen hat, ist 
eingetroffen: uWas ich von ganzem Herzen wiinsche ... , ist, daB Sie, ... , von 
einem ahnlichen Schicksal verschont bleiben mochten, und daB das, was dem 
Hessen Spa mer zu gestalten versagt blieb, dem Hessen Rumpf vergonnt sei. 
5ind wir dom beide (wie alle Althessen) Kliiubler, die lang. 5toff sammeln 
mussenl urn in der Zeit der Reife und des "schopferismen Alters" geben zu 
konnen. Ich kann nun nicht mehr geben, was ich erhoffte, darum miissen sie 
unsere Wissensmaft doppelt bedenken". Und gegeben hat Rumpf in FUlle, nimt 
nur in Biichern und zahlreimen Aufsatzen. Wer mit ihm wanderte oder ihn 
in Vortragen horte, wer ihn urn Rat fragte, keiner ging mit leeren Handen von 
ihm. 

Ein giitiger und hilfsbereiter, charaktervoller und bescheidener Mensch, der 
zugleich ein gewissenhafter und sachbezogener Forscher war, hat seine Augen 
geschlossenl die so gern Natur und Kultur immer wieder lebhaft betramteten. 
Ein Oberhesse, der zuruckhaltend und warmherzig zugleich war, der die Worte 
sparsam gebrauchte und doch Freunden und Interessierten gegeniiber mittei
lungsbereit war, hat fur seine Heimat geieistet, was er "nebenbei" nur ver
modtte. Hochachtung und Dankbarkeit werden ihm weiter sicher sein, nkilt nur 
bei den Menschen, die ihn personlich zu kennen das Gliick hatten. In der Reihe 
der hessismen Landes- und Volksforscher, beginnend etwa mit K a r I W. 
Jus t i und G e 0 r g L and a u, wird er einen wiirdigen Platz behaltenj vor 
allem wird man ihn mit Fer din a n cl Jus t i zusammen nennen mussen. 
Und im groBeren Rahmen der Volkskunde ist er im Hinblick auf die hessischen 
Forsmungen neben Ado IfS p a mer zu stellen, der ihn stets homgesmiitzt 
hat. Alfred Hock 



Karl Rumpf, Auf,atze und Blicher 
zusammengestellt vcn Alfred Hoc k 

Marburger Gesrnirr (mit 7 Abb.). ~ Hessen-Kunst (Marburg) 1.925, 26--;8. 

Hessische Erzeugnisse im Nienburger Museum (mit 3 Abb.), -... Heimatblatt flir die 
Grafsmaften Hoya, Diepholz und Wo!pe (Nienburg) Nr. 32 (1.926),3" S. Text. 

Hessisme Topferkunst in Vergangenheit und Gegenwart (mit 1.6 Abb.). -+- Festsduift 
zum Verbandstag Cassel1.926 des Verbandes def Arbeitgeber des Topfer- und Of en
setzergewerbes Deutschlands. Berlin 1.926, 13 ft. 
Marburgs Bild in clef deutsmen Kunst. --+ Oberhessische Zeitung (Marhurg), 
27· VlII·1.927· 
Alte hessische Stickereien (mit 1.9 Abb.). -+ Hessen-Kunst (Marburg) 1927, 45-60. 

Adolph vcn Menzel in Hessen (mit 22 Abb.). -+ Hessen-Kunst (Marburg) 1928, 

14 S. Text. 

Marburger Wandfliesen (mit 14 Abb.). -+ Hessen-Kunst (Marburg) 1929, 53-62. 

Oberhessisme Hausehrn (mit 4 Abb.). -+ Heimatsmollen (Melsungen) 1933, 63--68. 

Bauerlime Handwerkskunst in Kurhessen (mU 5 Abb.). -+ Landwirtsmaftlimes Wo
menblatt fUr Kurhessen und Waldeck (Kassel) 1934, Nr. 10, 210-21.2. 

Hangelimt und Limterknemt. Altes bauerlimes Beleumtungsgerat aus Kurhessen 
(mit 7 Abb.). -+ Hessenland. Heimatzeitsmrift fUr Kurhessen (Marburg) 45 (1934), 
143-147. 
Vom oberhessischen Bauernhaus, Erkerhauser im Kreise Marburg (mit 9 Abb.). 
~ Landvolkkalender fiir Kurhessen und Waldeck (KasseI) 1936,4 S. Text. 

Loffelkorbmen (mit 10 Abb.). -+ Hessenland 47 (1936), S. 15-19. 

Bauerliche Grabmalkunst in Oberhessen. I. Tramtengrabsteine (mit 9 Abb.). ~ Hes
senland 47 (1936),138-143. 

Bauerlime Grabmalkunst in Oberhessen. 11. Totenkrone ::::: Tugendkrone (mit 8 Abb.); 
Ill. Die Sinnbilder (mit 13 Abb.). ~ Hessenland 48 (1937), S.165-173, 268-278. 

Strohdamer in Oberhessen (mit 4 Abb.). -+ Hessenland 48 (1937), S. 3-9. 

Vom Hausrat des hessischen Bauernhauses (mit 9 Abb.). ~ Landvolkkalender fUr 
Kurhessen und Waldeck 1937, 4 S. Text. 

Hessisme BauernstUhle, BrettstUhle (mit 4 Abb.). -+ Hessenland 49 (1938), 5 S. Text. 

Hessisme Brautstiihle (mit 11 Abb. und 1 Farbtaf.). ~ Volkswerk. Jahrbuch des 
Staatl. Museums fUr VolkskundelBerlin/(Jena) 1942,37-53. 

Rhoner Mehlkasten (mit 4 Abb.). --+ Hess. Heimat. Organ des Heimatbundes (Mel
sungen) N. F.1 (1951), 21-26. 

Zur Baugeschimte der Ebsdorfer Kirche (mit 1 Abb.). --+ ZHG 63 (1952),36-38. 

Hessische "Spatenforschungen". Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Spatens (mit 
5 Abb.). -+ ZHG 67 (1956), 206-214. 

Die wandelbare Bettstelle (mit 2 Abb.). --+ HessBllfVk. 48 (1957), 26-30' 

FrUhformen hessischer Truhen (mit 8 Taf.). --+ ZHG (1957),185-194. 

Hessische HolzlOffel (mit 4 Abb.). --+ HessBIIfVk. 49/50 (1958),249-257. 

Marburger BUrgerhauser im ausgehenden Mittelaiter (mit 8 TaL). --+ ZHG {1958}, 
99-120. 

Schlangen- und Flechtmusterstiihle (mit 6 Abb.). --+ ZfVk. 55 (1959),259-270. 

Geometrische Ornamentik an siidtiroler Stadeltoren (mit 13 Abb.). --+ Rheinismes 
Jahrbuch fUr Volkskunde 10 (1959), 222-231. 
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GefaBformen der volksttimlicnen hessiscnen Topferei (mit 1; Taf.). -+ HessBllfVk. 
5./52 ('960), 235-276. 
Frtihformen hessiscner Scnranke (mit 9 Taf.). -+ ZHG 71 (1960),131-143. 

Das Rad mit dem Speicnenkreuz (mit 3 Abb.). -+ Yolk, Spracne, Dicntung. Festgabe 
fUr Kurt Wagner. GieBen 1960, 294-298. 

Die Treppe im Marburger Burgerhaus (mit 8 Abb.). -+ ZHG 72 (1.961.),161-1.69. 

Hessisme Haustilren des 16. und 1.7. Jahrhunderts emit 1.6 Abb.). -+ ZHG 73 (1962), 
93-1.02. 

Oas Bett im hessismen Bauernhaus. Zugleim em Beitrag zur Gescnicnte des Bettes 
(mit 1.6 Abb.). -+ ZHG 74 (1.963),125-142. 

Vom nehrsamen" Handwerk und den nloblkhenH Gesellenbrudersmaften. Werden 
und Wesen der Zunfte, Brudersmaften und deren Herbergen vornehmIicn in Hessen 
(mit'5 Abb.). --+ HessBllfVk. 55 ('964), 5<}-.08. 

Alt-Kasseler Smreinerkunst im 1.6. und 1.7. Jahrhundert (mit 9 Abb.). -+ ZHG 75/76 
('964f65),21<}-2'4· 
Vom Bau des Galerie-Ganges 1.625-26 am Marburger ScnloB und von der einstigen 
Farbigkeit aller Armitektur emit 7 Abb.). -+ ZHG 77/ 78 (1.966/67), 1.1.-32. 

Brettstuhle. Englische und franzosisme Stuhlmoden des 1.8. Jahrhunderts als Vorbild 
(mit z.hlr. Abb.). --+ ZfVk. 63 ('967),236--'5'. 

Bauernmobel - Oberhessisme Smranke (mit 16 Abb.). -+ HessBllfVk. 59 (1968), 
(nom im Oruck!) 

Alte bauerliche WeiBstickereien (mit 19 Abb. und 40 Tal.). (= Beitrage zur hessismen 
Volks- und landeskunde, Heft 1) Marburg/l., Elwert-Veriag, 1937. 

Handwerkskunst am hessismen Bauernhaus (mit 8 Abb. und 45 Taf.). (= Beitrage 
zur hessischen Volks- und landeskunde, Heft 2) Marburg/l., Elwert-Veriag, 1.938. 

Eine deutsme Bauernkunst. Herkunft und Homblute des volkstumIimen Strim- und 
Kerbsdmittornamentes und seiner Sinnbildformen (mit 1.34 Abb. und 24 Farbtafeln). 
(= Smriften des Landesamtes fUr Volkskunde) Marburg/L., Elwert-Verlag, 1.943. 

Deutsme Volkskunst. Hessen (mit 375 Abb.). Marburg/l., Simons-Verlag, 1.951.. 

Oberhessische Famwerkhauser (mit vielen Abb.). (= Heftreihe BauernhofaufmaBe, 
Herausgeber: Landesbaupfleger fUr Westfalen), Munster 1968. 

Oazu zahlreiche Rezensionen und kleinere Veroffentlichungen, auBerdem Zeimnungen 
zu Aufsatzen anderer Autoren. 

(HessBlIfVk. = Hessisme Blatter fUr Volkskunde - ZfVk. = Zeitsmrift fUr Volks
kunde - ZHG = Zeitsmrift des Vereins fUr hessisme Geschichte und Landeskunde) 
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