
Elias Hoffmann - ein Frankfurter Kartenzeichner IInd Wappen
maler des 16. Jahrhunderts 

Fritz Wolff 

1. Die Stellung Elias Hoffmanns in der Kunstgeschichte uDd in der Geschichte 
der Kartographie 

Elias Hoffmann ist in der Kunstgeschichte, wiewohl nur als marginale 
Figur, kein ganz Unbekannter' . Sein Name wird genannt im Zusammenhang 
mit Philipp Uffenbach,jenem Frankfurter Maler, Radiererund Kupferstecher, 
der die Tradition der altdeutschen Malerei der Diirerzeit wieder aufgenom· 
men hatte und der als Lehrer Adam Elsheimers, des Freundes von Rubens 
und Claude Lorrain, gleichsam die lebendige Verbindung der kiinstlerischen 
Entwicklung zwischen dem friihen 16. Jahrhundert und den groBen Leistun
gen der Malerei im 17. Jahrhundert darstellt. Uffenbach hatte 1592 Hoffmanns 
Werkstatt iibemommen und heiratete 1593 dessen Tochter Margarete. DaB er 
auch in einem Schiilerverhiiltnis zu seinem Schwiegervater gestanden hiitte, 
ist nicht belegt, aber er hat dessen Werk aufzwei Gebieten seines vielfaltigen 
Schaffens fortgefUhrt: in der Wappenmalerei und in der Kartographie. Hier 
hat er sicher bei ihm und von ihm gelemt. 

Von eigenen Werken Hoffmanns, der neben seiner Malerwerkstatt wenig
stens zeitweise eine Druckerei und einen Handel mit Landkarten betrieb, ist 
auBer kartographischen Arbeiten nichts bekannt. Hoffmann ist der Verfasser 
der ersten topographischen Spezialkarte des Territoriums der Reichsstadt 
Frankfurt und einer Stadtkarte im Stile Braun-Hogenbergs '. Beide Karten 
wurden als Doppelblatt wohl 1587 verfertigt und im gleichen Jahre von dem 
Frankfurter Formschneider Heinrich Wierich in Kupfer gestochen ; nach 
einer Notiz in der Lersner-Chronik wurden sie 1589 dem Rat der Stadt iiber
reicht. Sie zeigen in der Verbindung von dekorativen Elementen und sorgfalti
ger Wiedergabe der Topographie die fUr Elias Hoffmann typische Form der 
Darstellung. Die Karten sind als zwei aneinanderstoBende offene Kreise ge
zeichnet, die so entstehenden freien Ecken sind, dem repriisentativen Zweck 
entsprechend, mit allegorischen Figuren (Pax, Justitia, Concordia) gefUllt. 
Den Rahmen der Karte bildet ein in zwei Halbkreisen angeordneter Kranz mit 
den Wappen der ratsverwandten Patrizierfamilien, am Kopf des oberen Blat
tes sind in die Mitte die Wappen der beiden Biirgermeister und des Stadt
schultheiBen in das Kartenbild eingesetzt. 

Zwei weitere handgezeichnete Karten in groBem Format (ca. 225 x 170 cm 
und 170 X 160 cm), als "Terrainkarten" bezeichnet', in Wirklichkeit Zweitaus
fertigungen von den dem Reichskammergericht 1589 und 1591 vorgelegten 
ProzeBkarten mit dem "Augenschein" des Gebiets westlich der Frankfurter 
Landwehr, besaB das Stadtarchiv Frankfurt. Beide Karten wurden bei dem 
Bombenangriff am 30. Januar 1944 vemichtet. Damit ist bereits das gesamte 
bisher bekannte Werk Hoffmanns, soweit es in der Literatur beschrieben wird, 
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aufgezahlt. Weitere Karten von ihm wurden benutzt und z. T. auch in Aus
schnitten abgebildet, ohne daB der Verfasser erkannt worden ware '. 

Der Kupferstich des Terriloriums der Stadt Frankfurt hat weite Verbreitung 
gefunden und diente hollandischen Atlasverlegern im 17. Jahrhundert mehr
fach als Vorlage ' , auch hier ohne Nennung des Autors. Er hat immerhin dafUr 
gesorgt, daB HofTmann als Kartograph nicht in Vergessenheit geriet und daB 
der Maler in die Liste der "Meister der Kartographie" aufgenommen wurde '. 
Mehr als der Name des Meisters ist hier allerdings kaum bekannt - ein Schick
sal, das er mit vielen seiner Zeitgenossen, die als Kartenmaler gearbeitet 
haben, teilen muB. Die Verfasser von handgezeichneten Karten des 16. Jahr
hunderts, den "Inkunabeln der Kartographie", wie man gesagt hat ', haben im 
Gegensatz zu den anderen Kartenmachern, den Stechern, Druckern und Ver
legern, nur in Ausnahmefallen die Aufmerksamkeit der Forschung, sei es in 
der Geschichte der Kartographie oder in der Territorialgeschichte oder der 
Landes- und Siedlungskunde, gefunden. Kaum 10% der fruhen Karten k6nnen 
iiberhaupt einem Verfasser zugeordnet werden ', und selbst wenn der Name 
bekannt ist, weil die Karte signiert ist oder weil in den dazugehOrigen Akten 
oder Korrespondenzen ein Hinweis gegeben wird, bleibt die Person, die 
dahi nter steht, oft unscharf. Am Beispiel des hessischen Landmessers Joist 
Moers etwa laBt sich zeigen, wie die intensivere Beschaftigung mit Leben und 
Werk eines Kartographen neue Aspekte nicht nur zur Biographie der Person, 
sondern auch zur Geschichte der Kartographie und zur Landesgeschichte bie
ten kann. Joist Moers war zunachst nur als Verfasser der altesten Karte der 
Grafschaft Waldeck bekannt, einem Holzschnitt von 1575, der auch in den 
Atlanten von Ortelius (1579) und Mercator (1585) benutzt wurde; und erst 
durch die Forschungen von E. E. Stengel, K. Schiifer und W. Engel ' wurde 
deutlich, daB die hessische Kartographie in der zweiten Halfte des 16. Jahrhun
derts im wesentlichen von ihm gepragt war und daB er mit seinenAmterkarten 
durchaus als Vorlaufer der Landesaufnahme Dilichs 10 gel ten kann. 

Elias HofTmann nun hat fUr die Grafschaft Hanau eine ahnliche Bedeutung 
wie Moers oder Dilich fUr Niederhessen. Von ihm stammt ein Kartensatz mit 
einer fast vollstiindigen Aufnahme der Untergrafschaft und einem Teil der 
Obergrafschaft; auBerdem hat er mehrere Einzelkarten mit kieinraumigen 
Gebietsteilen fUr Grenzverhandlungen oder Prozesse gemalt. Bekannt waren 
von ihm nur, wie erwahnt, die im Stadtarchiv Frankfurt aufbewahrten und 
heute verlorenen Karten". Von den beiden Frankfurter ProzeBkarten befin
den sich aber die authentischen Exemplare, d. h. die, die dem Reichskamf\1er
gericht mit notarieller Beglaubigung vorgelegt wurden, im Staatsarchiv Mar
burg. In der Verfasserkartei der Kartenabteilung des Staatsarchivs sind noch 
zwei Karten von HofTmann nachgewiesen (das Gericht AltenhaBlau und das 
Freigericht Alzenau) " , eine weitere, das Amt Babenhausen darstellend, be
si tzt das Staatsarchiv Darmstadt " : dort hangt sie unter Glas 6fTentlich im Vor
raum des Benutzersaals. 

Die Karte des Freigerichts Alzenau ist im Titel mit Nr. 3 bezeichnet, der 
Titel verweist auBerdem auf eine beigehende Relalion, die nahere Erlauterun
gen geben soli. Danach waren mindestens noch zwei weitere Karten zu ver
muten. In der Tat konnten sieben zusammengeh6rige, durchnumerierte Kar
ten ermittelt werden, die einen Kartensatz iiberdie an kurmainzisches Territo
rium grenzenden oder mit Kurmainz im Kondominat slehenden hanauischen 
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und rieneckischen Amter ergeben I'. Hinzu kommen weitere 12 Aufnahmen, 
von den en entweder die Karten selbst erhalten sind od er die in den Akten 
nachgewiesen werden konnen. Von vier Karten liegen zusiitzlich die Konzepte 
vor, sechs Karten konnen als Zweit- oder Drillausfertigungen nachgewiesen 
werden. Damit beliiuft si ch das iiberschaubare Oeuvre HofTmanns auf 19 ver
schiedene Aufnahmen (14 davon sind erhalten) oder, unter Einrechnung der 
Konzepte und der erhaltenen Kopien, auf 22 Bliiller von seiner Hand - kein 
schlechtes Ergebnis, vergleicht man es etwa mit den Arbeiten von Arnold 
Mercator, fUr den nur 12 Bliiller nachgewiesen sind I'. 

Eine wertvolle Ergiinzung zu den Karten stellt die erwiihnte "Relation" iiber 
die Mainzer Grenzkarten dar, die ebenfalls in den Akten ermillelt werden 
konnte I'. AuBerdem befinden sich dort fast 20 Briefe und Notizen des Malers, 
die weiteren AufschluB iiber seine Arbeiten als Kartenzeichner und Wa.l'pen
maler geben 17. Mit den kartographischen Arbeiten, den schriftlichen AuBe
rungen und den zusiitzlichen Nachrichten ist damit eine Grundlage gegeben, 
von der aus das Werk Elias HofTmanns deutlicher konturiert werden kann. 

Elias HofTmann hat nicht in hanauischen Diensten gestanden, sondern war 
Biirger der Reichsstadt Frankfurt. Seine Arbeiten fUr die hanauische Kanzlei 
hat er im Werkvertrag durchgeflihrt. Einen besonderen Landmesser, zu des
sen Aufgaben auch die Anfertigung von Karten gehort hiille, haben die Ha
nauer Grafen im 16. lahrhundert nicht bestellt. Wo der Verlauf einer Grenze 
oder die Lage einer streitigen Grundtliiche im Kartenbild festgehalten werden 
sollte, haben die griitlichen Lokalbeamten, der Amtskeller, der SchultheiB, 
der Forster oder ein anderer Diener recht und schlecht eine Zeichnung ange
fertigt. Beispiele fUr solche Beamten-Croquis, die selten die GroBe eines 
Folio-Blalles od er Bogens iiberschreiten, finden wir in den Akten - so eine 
Skizze zu einem Grenzstreit mit den Herren von Hullen im Gebiet zwischen 
Alten- und Neuengronau aus dem lahre 15Jl, vermutlich die iilteste kartogra
~hische Darstellung im Staatsarchiv Marburg iiberhaupt l ' , die Zeichnung des 
Uberschwemmungsgebiets bei der Miindung der Nidda in den Main 1583 1' 

oder das Umland der geplanten Neustadt Hanau 1597 20. Fiir verwaltungs
interne Zwecke mogen diese meist groben und ungenauen Skizzen ausge
reicht ha ben, als verliiBliche Fixierung des Augenscheins, so wie er bei Prozes
sen vor dem Reichskammergericht zwar nicht als Karte vorgeschrieben war, 
aber seit etwa 1550 liblich wurde 21, konnten sie nicht dienen. Fiir groBere Auf
gaben grifT die Hanauer Kanzlei auf ausgebildete Maler aus den benachbarten 
Stiidten zuriick. 1569 und 1575 wurde Melchior Appel, Biirger und Maler zu 
AschafTenburg, der Kommission des Reichskammergerichts zur AbreifJung des 
Augenscheins priisentiert 21, 1572, 1578 und 1581 fertigte Sebastian WolfT aus 
Frankfurt Karten in Reichskammergerichts-Prozessen an ". Soweit bisher er
sichtlich, erhielt Elias HofTmann seinen ersten Auftrag fUr Hanau ebenfalls 
1581 mit der Karte des Amtes Babenhausen; von da an bis zu seinem Tode 1592 
scheint er der einzige gewesen zu sein, der groBere Auftriige fUr Hanau ausge
fUhrt hat. Nach 1592 tauchen wieder andere Namen auf: wieder Sebastian 
WolfT (1595 und 1599)", dann auch Philipp UfTenbach (1599 und 1610) ". 

Wie die langdauernde Verbindung Elias HofTmanns mit Hanau zustande
gekommen ist, liiBt si ch aus den Akten nicht feststellen; moglicherweise ist sie 
durch Sebastian WolfT, der mit einer Biirgerstochter aus Hanau verheiratet 
war und zeitweise dort wohnte (zwischen 1573 und 1580) vermillelt worden. 
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DafUr sprechen die freundschaftlichen Beziehungen, die er zu HofTmann 
unterhielt " . Vielleicht war es aber auch Paul von Welsberg, hanauischer Rat 
und Amtmann der Obergrafschaft, der HofTmann fUr Hanau entdeckt hat, als 
er 1581 bei einer Grenzauseinandersetzung zwischen Hessen-Darmstadt und 
Isenburg vermittelte und der Maler dafUr eine Karte des Augenscheins anzu
fertigen hatte " . 

2. Dos Hauptwerk: die .Iopographische Landesaufnahme" 

Aus der Gruppe der fUr Hanau tiitigen Kartenmaler ragt Elias HofTmann 
durch seine in den Jahren 1582 bis 1584 angefertigten, zusammengehOrenden 
Karten heraus. Die Bezeichnung .topographische Landesaufnahme' fUr diese 
Arbeit muB freilich in AnfUhrungsstriche gesetzt werden; denn im eigentli
chen Sinne handelte es sich nicht urn eine solche, obwohl diese Formulierung 
auch schon in dem alten Aktentitel, der die dazugehorigen Vorgange zusam
menfaBt, verwendet wird ". AnlaB fUr die Aufnahme war nicht, wie in der glei
chen Zeit bei anderen Reichsstiinden, das Interesse des Landesherren, sich 
einen generellen Oberblick iiber das gesamte Territorium unter seiner Herr
schaft zu verschafTen, sondern ein zwischen Kurmainz und Hanau verein
barter Gebietstausch, fUr den der Augenschein im Kartenbild festgehalten 
werden sollte. 

Die Amter und Gerichte, an denen Kurmainz und Hanau gleichermaBen 
Besitzrechte ausiibten oder Anspriiche gel tend machen konnten, erstreckten 
sich vom Bornheimer Berg mit Nied und Griesheim im Westen bis nach 
Rieneck im Os ten iiber die gesamte Untergrafschaft mit der daran anschlie
Benden Grafschaft Rieneck. Die kartographische Aufnahme dieser Gebiete 
umfaBte zwangslaufig einen groBen Teil des schmalen, langgestreckten Terri
toriums, so daB der Gedanke nahe lall, nicht nur die von den Austauschver
handlungen unmittelbar betrofTenen Amter zu beriicksichtigen, sondern, wie 
die hanauische Kanzlei formulierte, voraugen zu stel/en, wiedieservorhabende 
auswechsel sons/en gegen derandern hanauischen landschaft ein ansehen und ge
legenheit haben werde" . Ober den aktuellen AnlaB hinaus sollte die Anferti
gung der Karten nicht allein zu griindlicher und vollkommener verstandnus des 
hauptwerks und erkenntnus der hanauischen landschaft jetzunder dienlich sein, 
sondern auch kiinftig berichts und anderer furfallender sachen halben guten nut
zen bringen lO• DaB mit der erkenntnus der hanauischen landschqft, modern for
muliert : einem Oberblick iiber das gesamte Territorium, doch eine Art Lan
desaufnahme beabsichtigt war, ergibt sich aus der Anweisung, nicht nur die 
Gebiete, die unmittelbar von den Verhandlungen mit Kurmainz betrofTen wa
ren, aufzunehmen, sondern nach AbschluB der Arbeiten in der Untergraf
schaft auch noch die gesamte Obergrafschaft mit den Grenzen gegen Fulda 
und den ritterschaftlichen Gebieten (Hutten und Thiingen) zu erfassen " . 

Die U mstiinde, die zu dem Plan der .topographischen Landesaufnahme' 
gefUhrt haben, miissen hier kurz skizziert werden, ohne daB auf den Inhalt der 
Verhandlungen iiber die komplizierten Territorialverhaltnisse, ihre altere 
EntwickJung und die endgiiltige, erst hundert Jahre spater erfolgte Regelung 
eingegangen werden kann ". Nied und Griesheim, das Kondominat iiber das 
Freigericht Alzenau, der JoBgrund an der Grenze des Amtes Schliichtern - das 
waren die hauptsachlichen Reibungsfiachen zwischen Kurmainz und Hanau, 
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an denen si ch die althergebracbten nachbarlichen Gebrechen immer wieder 
entziindeten. Stiindige lokale Konflikte muBten in schwierigen Verhandlun
gen, oft auch in langdauernden Prozessen vor dem Reichskammergerichl be
handelt werden, ohne doch abschlieBend beigelegt werden zu konnen. Mit 
dem Aussterben der Grafen von Rieneck 1559 wurde das Verhiiltnis zwischen 
Kurmainz und Hanau noch komplizierter: Hanau als Erbe des erloschenen 
Grafengeschlechts und Kurmainz als Lehnsherr der heimgefallenen Graf
schaft ruckten hier noch enger aufeinander. Die fast uniiberschaubare Ge
mengelage von sich iiberlappenden Rechts- und Besitzverhiiltnissen in diesem 
Gebiet, in das auBerdem noch Anspruche Dritter hineinragten, machten eine 
Abkliirung der beiderseitigen Rechte unabweisbar. Eine rasche Losung dieser 
Frage hat der Tod des Grafen Philipp Ill. 1561 verhindert; die flir den minder
jiihrigen Erben Graf Philipp Ludwig I. eingesetzte Vormundschaftsregierung, 
der Lichtenberger Vetter Philipp d. A. und Graf Johann VI. von Nassau, hat 
sich in den folgenden Jahren darauf beschriinken miissen, Rechtspositionen 
zu wahren und priijudizierende Eingriffe zu verhindern " . Erst als Graf Phi
lipp Ludwig I. zu Beginn des Jahres 1575 selbst die Regierung iibernahm, 
konnte eine abschlieBende Regelung angestrebt werden. Urn die Jahreswende 
1577178 einigte si ch Philipp Ludwig mit Kurftirst Daniel, daB alle zwischen 
Hanau und Kurmainz schwebenden Streitfragen auf einer Konferenz der bei
derseitigen Rate erortert werden soli ten. Die Konferenz, mehrfach verscho
ben, fand schlieBIich vom 9. bis zum 16. Miirz 1579 in Aschaffenburg statt; der 
Vorschlag Hanaus, daft man durch auswechslung oder billige vergleichung aus 
der gemeinschaft kommen machte, zielte auf einen Gebietstausch mit klarer 
Festlegung der Grenze zwischen den beiden Territorien ". 

Entsprechend war das Ergebnis der Verhandlungen, das in dem RezeB vom 
15. Miirz 1579 " festgehalten wurde: I. Die Grafschaft Rieneck mit dem Feller 
Grund und den mainzischen Rechten zu Lohrhaupten geht an Hanau, doch 
sollen die Hanauer Grafen Rieneck stets von Mainz zu Lehen nehmen. 2. Kur
mainz erhiilt Nied und Griesheim, ferner das Amt Partenstein und das Frei
gericht mit Ausnahme der Pfarrei Somborn, falls dies als Aquivalent nicht 
ausreicht, auch noch Entschiidigungen im Biebergrund. 3. Eine paritiitische 
Kommission soli eine augenscheinliche besichtigung und erkundigung der zum 
Tausch vorgesehenen Gebiete vornehmen, die zur Grundlage flir den endgiil
tigen Tauschvertrag dienen solI. 

Fiir die Arbeit der Kommission " wurde ein Katalog von weit iiber 100 
Punkten mit den Objekten der Erkundigung aufgestellt (Zahl der Schlosser, 
Stiidle, Dorfer mit Einwohnerzahlen, Einkiinfte, Jurisdiktionsverhiiltnisse, 
Rechte an Wald, Jagd, Hute, Nutzungen, Dienste, Abgaben usw.), danach soll
ten die Ertriige der Amter nach einem neunjiihrigen Durchschnitt ermittelt 
werden. Die Kommission, in der Hanau durch Peter [senberger" , Keller zu 
Steinau, und Johann Emmel, Schafmeister zu Hanau, und Kurmainz durch 
die Amtskeller zu Buchen und Steinheim, Johann Lauer und Adam Jordan " , 
vertreten wurden, begann unverziiglich mit der Amtsbesichligung, lieB sich 
Weistiimer vorlegen, stellte Einwohnerlisten und Einkiinfteverzeichnisse zu
sammen und konnte schon im September 1579 das SchluBprotokoll abliefern. 
Obwohl in einer hanauischen Kanzleinotiz iiber die Durchflihrung der Besich
tigung festgehalten ist, es sei ein maler zu bestellen, der conter/ait oder abri./l 
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macht, ist dies zunachst unterblieben. Der Augenschein wurde eingenommen, 
ohne im Kartenbild festgehalten zu werden. 

Bei der Uberpriifung des gesamten umfangreichen Materials, das die Kom
mission zusammengetragen hatte, verhinderte die auf beiden Seiten beste
hende Beflirchtung, iibervorteilt werden zu konnen, den raschen AbschluB 
der Verhandlungen. (hr Fortgang wurde durch den Tod desjungen Grafen Phi
lipp Ludwig I. am 4. Februar 1580 wieder unterbro~hen . Unter der neuen Vor
mundschaftsregierung, zu der neben Philipp d. A. von Hanau-Lichtenberg 
und Johann VI . von Nassau nun noch Ludwig von Sayn-Wittgenstein trat , 
schien sich die AuITassung durchzusetzen, vorerst statt des eigentlich ange
strebten "Universalwechsels" den Gebietsaustausch nur dort vorzunehmen, 
wo die Aquivalente kJar zu berechnen waren. UnerlaBlich war es flir die Vor
miinder auch, sich selbst einen Uberblick iiber die flir den Austausch in Frage 
kommenden Gebiete zu verschaITen. Johann von Nassau und Ludwig von 
Wittgenstein haben das Land im September 1581 selbst in Augenschein ge
nommen ; der alte GrafPhilipp von Hanau-Lichtenberg, der in Buchsweiler im 
femen EIsaB residierte und wegen alters und leibsunvermogenheit sich nicbt 
mehr aufs Pferd setzen konnte, hatte verlangt, einen abrifJ der streitigen orter 
durch einen erfahrenen maler veifertigen und Ihrer Gnaden zubringen zu lassen, 
damit sie sich darinnen zu ersehen ". Dies ist der eigentliche AnlaB flir die 
"Landesaufnahme" geworden, wobei man am Anfang oITenbar noch nicht 
iibersehen hat, welchen Umfang die Arbeit annehmen wiirde. 

Der Auftrag an den Maler Elias HoITmann muB ergangen sein, nachdem 
Kurmainz im Marz 1582 nochmals zur Abgabe einer ErkJarung iiber den Ge
bietstausch gedrangt hatte " . Ein schriftlicher Kontrakt mit dem Maler liegt 
nicht vor, auch kein Briefwechsel, in dem eine Vereinbarung formuliert ware. 
Wahrscheinlich liegt der Auftragserteilung eine miindliche Absprache zu 
Grunde, wobei der Umfang der Aufgabe spater noch variiert und erweitert 
wurde. Im Marz 1582 hat Elias HoITmann das Freigericht Alzenau aufgenom
men, im Januar 1583 das Gericht Bomheimer Berg und die Dorfer bei Frank
furt, Nied und Griesheim'1 Als Kurmainz im Dezember 1583 abermals die 
SchluBerkJarung des Lichtenbergers anmahnte", weil , wie man aus Hanau 
gehort haben wollte, die Karten inzwischen fertig seien, stellte sich heraus, 
daB mit der Aufnahme in der Grafschaft Rieneck noch gar nicht angefangen 
worden war. Ein argerliches Reskript des alten Grafen, der sich von dem Vor
wurf getroITen sah, die Verhandlungen unnotig zu verzogem, veranlaBte die 
Hanauer Kanzlei nun ihrerseits, den Maler zu groBerem Eifer anzuspomen. 
Sofort nach Eingang des Schreibens von GrafPhilipp d.A., am 30. Januar 1584, 
wurde Elias HoITmann aufgefordert, seine Arbeit wieder aufzunehmen. 

Der Maler hat den Arbeitsbeginn mit dem Hinweis auf Auftrage in der 
Stadt Frankfurt, mit wichtigen Terminen bei der Stadtverwaltung, ungiinsti
ger Wetterlage und zwischendurch mit einer pl otzlichen Erkrankung bis Ende 
April hinausgezogert. Dano allerdings hat er die Vermessung und Kartierung 
der restlichen Gebiete in einem grandiosen Ktaftakt relativ schnell abge
schlossen. Die weitliiujige arbeit, so stohnte der Maler, deren ich dann mein tag 
soviel aufeinmal niemalsvorgenommen 43, umfaBte den Biebergrund, die Amter 
Lohrhaupten, Rieneck und Partenstein, den JoBgrund und den siidlichen Teil 
des Amtes Steinau. Von Ende April bis Anfang Dezember 1584 hat er, von den 
hanauischen Beamten immer wieder gedrangt, im Gelande gearbeitet, in den 
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Amtsstuben von Hanau, AltenhaBlau und Steinau liber den Konzepten geses
sen und schlieBlich die Reinzeichnungen gefertigt. Zwischendurch hat er im 
Sommer 1584 auch in Frankfurt und Darmstadt zu tun gehabt, so daB ihn die 
Hanauer Rate wegen der vorgenommenen parergischen arbeit emstlich vermah
nen lass en wollten. Am 12. Dezember 1584 konnte Curt Thilo von Berlepsch, 
der Oberamtmann von Hanau, dem Kanzleiverwalter Hektor Emmel auf
atmend mitteilen, daB der Maler mit den Karten, die fUr die Mainzer Verhand
lungen gebraucht wurden, fertig sei <s. Auf die Fertigstellung der anderen Kar
ten mit der Abtei Schllichtern und dem Amt Schwarzenfels mit Brandenstein 
mlisse zunachst verzichtet werden, desgleichen auf die Karte eines Ideineren 
Gebiets mit dem zwischen Hanau und Hutten streitigem Wald bei Steinau, die 
ebenfalls schon begonnen war. 

Das fertige Werk, sieben Karten, von denen die letzte, der slidliche Teil der 
Obergrafschaft, nicht vollstandig ausgefUhrt worden war, wurde unverzliglich 
an die lichtenbergische Kanzlei in Buchsweiler geschickt, anschlieBend auch 
an die Mitvormlinder in Dillenburg und Berleburg. Vberall fand es hohe 
Anerkennung ". Man habe aus den zugeschickten mappen gute anleitung er
langt, was der herrschaft Hanau durch beriihrten auswechsel an land und leuten 
zuwachsen undwas hingegen wolermelte herrscha/t Hanau van dem ihren begeben 
solle, die ortskundigen Beamten hatten siejust und gerechl befunden, wie liber
haupt die mappenfle(/Jig gemacht und sehr gute nachrichtung geben. Jeder wei
tere Lokaltermin sei nun liberfllissig, auch fUr klinftige Verhandlungen stell
ten die Karten eine ausreichende Grundlage dar. 

Den dauemden Wert der Aufnahme fUr die Verwaltung hat man in der 
Hanauer Kanzlei deutlich gesehen. Bei der Versendung der Karten wurde 
jedesmal dringend urn baldige Rlickgabe gebeten, da man alle solche mappas 
zu Hanau bei der canzlei in guter verwahrung behalten wird mussen, sonderlich 
auch unler anderm darum, weil die verfertigten abrisse ein gro,Pes geieistet haben. 

Die von dem hanauischen Kanzleiverwalter Hektor Emmel verfaBte Relalio 
und bericht uber die hernachvermelte unterschiedliche mappas oder abr(/J" erlau
tert den Karteninhalt, insbesondere die die Besitzverhiiltnisse anzeigende Fla
chemarbung, wobei einige Irrtlimer des Malers korrigiert werden, und gibt 
zusatzlich eine Anleitung, wie die einzelnen Blatter zu einer groBen Karte zu
sammengefUgt werden ktinnen. Das war unproblematisch bei den Blattem 1 
(Amt Rieneck mit Lohrhaupten), 2 (Amt Partenstein), 6 (Gericht AltenhaBlau 
mit dem Biebergrund) und 7 (slidlicher Teil der Obergrafschaft). Diese waren 
praktisch in einem Zuge hergestellt worden, sie waren einheitlich nach Nord
nordost ausgerichtet, und obwohl die Konzeptkarten im MaBstab leicht variie
ren, konnten in der Reinzeichnung diese Unterschiede ohne groBe Mlihe aus
geglichen werden, so daB ein einigermaBen einheitlicher MaBstab (etwa 
1: 17 000) entstand. Hingegen wiesen die drei zuerst gefertigten Blatter be
trachtliche Abweichungen im MaBstab auf: BI. 3 (Freigericht Alzenau) mit 
1: 23 500, BI. 4 (Nied und Griesheim) mit 1 : 12800 und BI. 5 (Bomheimer Berg) 
mit 1: 25 000; auBerdem sind sie nach Slidslidwest ausgerichtet. So hat Emmel 
zwar keine Mlihe mit der Anleitung, wie die Blatter I, 2, 6 und 7 zusammenzu
setzen sind, zumal sie an den Riindem mehrere Ideine liberlappende Aullage
stlicke aus Pergament tragen, die die Verbindungsstellen angeben; er kann 
aber schlecht erldaren, wie die anderen drei Blatter anzusetzen sind - das 
mliBte uberzwerch geschehen. 
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In der Tat ist die grolle Karte nur aus den vier dazu geeigneten Bliittem zu
sammengeniiht word en. Zuniichst wurden die einzelnen Bliitter des Karten
satzes getrennt aufbewahrt und verschickt (in zusammengeschlagenen brettern 
beieinandergejUgI, also einzeln und planliegend, nicht gerollt) ". Wohl erst mit 
der endgtiltigen Aufbewahrung in Hanau ist die grolle Karte hergestellt wor
den. Dabei wurde links unten, wo si ch von Siidwesten das kurmainzische Ter
ritorium vorschiebt, das nicht vermessen worden war, ein leeres Stiick Lein
wand (ca. 80 x 100 cm) angesetzt. Auf diese Weise entstand eine fast quadrati
sche Karte, die, wie die gemeinsame Legende ausweist, auch als Einzelkarte 
gelten sollte. Mit iiber 6,34 m' ist sie eine der grollten der im Staatsarchiv Mar
burg aufbewahrten Karten und ziihlt zu den grollten bekannten Karten iiber
haupt " . In diese Form warsie allerdings kaum noch zu benutzen. Wohl wegen 
ihrer Unhandlichkeit ist sie auller Gebrauch, vielleicht sogar in Vergessenheit 
geraten: Als unter Graf Philipp Ludwig II. 1601 die Verhandlungen urn den 
Gebietstausch mit Kurmainz fortgesetzt wurden und die Hanauer Kanzlei 
eine Liste der vorhandenen, dazu dienlichen Karten aufstellte " , wurde die 
grolle Karte nicht mehr erwiihnt, sondem nur die vier Einzelbliitter der Kon
zepte - schlechle ungeftitterte papieme mappen - und dazu die drei auf Leinen 
aufgezogenen Karten vom Freigericht, dem Bomheimer Berg und den Dor
fern Nied und Griesheim. Vielleicht hat sie si ch auch in der Verwahrung des 
Grafen selbst befunden, spiiter jedenfalls ist davon eine Kopie in verklei
nertem Mallstab (ca. 1:70000) und damit auch handlichen Abmessungen 
(ca. 66 x 66 cm) hergestellt worden SI. In der Kartenliste von 1601 ist die Kopie 
nicht erwiihnt, auch die Ausflihrung und die Kartenschrift weisen ins 17. Jahr
hundert, so dall HofTmann selbst nicht mehr daran beteiligt gewesen sein 
kann. Gegeniiber ihrer Vorlage ist die Kopie von sichtlich geringerem Wert : 
die Farben sind greller, die Zeichnung, insbesondere der Wappen und ihrer 
Dekoration, ist grober. 

Fiir das Gesamtwerk hat der Maler 267 Fl. gefordert " . Darin ist die Karte 
des Freigerichts Alzenau mit 80 Fl. gesondert aufgeflihrt, die Kosten der iibri
gen sechs Karten sind in der gesamten Restsumme mit 187 Fl. enthalten. HofT
mann berechnet flir sich pro Tag einen Gulden Arbeitslohn, flir seinen Lehr
jungen einen Gulden pro Woche, aullerdem die Materialkosten, die mit 4 Fl. 
flir allerlei farben, gemalen gold und si/ber und mit 2 Fl. afte leinwand relativ 
niedrig erscheinen. Der Betrag flir die Karte des Freigerichts setzt sich aus 
20 Fl. Arbeitslohn undje 30 Fl. flirdie Originale, deren ich zwei gemachl, zusam
men. Eine zusiitzliche Einnahme konnte si ch der Maler dadurch verschafTen, 
dall er die Kopien weiterer Karten an Kurmainz verkaufte. Trotzdem nimmt 
si ch der Gesamtverdienst bescheiden aus gegeniiber den 1000 Talem, die 
Landgraf Wilhelm IV. von Hessen im gleichen Jahre (1585) Arnold Mercator 
flir die Aufnahme von Niederhessen geboten hat"; andererseits sind 30 Fl. flir 
eine einzelne Karte bedeutend mehr, als Hanau in dieser Zeit an andere Maler 
zahlte " . 

3. Elnre,klrten von Elias "oamlnn 

Auller der eingangs erwiihnten Karte des Amtes Babenhausen, die bereits 
1581 gemalt wurde, hat HofTmann nach der Aufnahme derTauschgebiete noch 
weitere Arbeiten flir Hanau iibemommen. Ebenfalls schon erwiihnt ist, dall er 
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im Herbst 1584, wiihrend er noch mit der Grafschaft Rieneck beschiiftigt war, 
den zwischen Hanau und Hutten strittigen Wald zwischen Steinau und Mar
born aufgenommen hat. Die Arbeit daran wurde zuniichst zuriickgestellt, urn 
die Kartierung van Rieneck nicht zu verz6gern, abgeschlossen wurde sie im 
Laufe des Jahres 1585 55. Das kleine Gebiet wurde in sehr groBem MaBstab 
(I: 3 300) auf einem groBen Blatt (90 X 90 cm) wiedergegeben, die Ausflihrung 
der Karte in kreisfiirmigem Rahmen mit groBen eingesetzten Wappen und 
ornamental verzierten Ecken ist besonders dekorativ. 

lm gleichen Jahre - 1585 - wurde Elias Hoffmann noch einmal zur abreis
sung eines geringen reviers aufgefordert: in einem Streit der hanauischen 
Untertanen zu AltenhaBlau mit den isenburgischen zu Hailer urn Huterechte, 
der durch giitliche Verhandlungen beigelegt werden sollte " . Hoffmann sagte 
zu, entschuldigte si ch zuniichst aber, diesmal mit der Krankheit seiner kleinen 
Tochter, die von einem bosen maul besprochen sei und erst am neunten Tage 
Besserung erwarten k6nne. Da die Karte den Vormiindern zur Erliiuterung des 
Grenzvertrages vorgelegt werden muBte und sofort iibersandt werden sollte, 
ist sie etwas eilig angefertigt worden: die Kartusche ist leer geblieben, der 
Wappenschmuck ist sparsamer ausgefallen, einige Orts- und Flurnamen muB
ten noch in der Reinzeichnung korrigiert werden. Fiir die Vermessung, die 
Anfertigung des Konzeptes und die Reinzeichnung hat der Maler im Juli 1585 
weniger als drei Wochen gebraucht. Auch diese Karte, der wieder eine aus
flihrliche Relation und bericht zu des malers abrijJ von Hektor Emmel beigefligt 
wurde, konnte flir die Vormiinder den korperlichen Augenschein voll ersetzen. 

Die gleiche Funktion hatten die beiden ebenfalls schon eingangs erwiihn
ten Karten, deren Zweitausfertigungen im Stadtarchiv Frankfurt im Kriege 
verbrannt sind. Sie gehoren zu einem Proze(3 - odervielmehr zu einem ganzen 
ProzeBkniiuel - vor dem Reichskammergericht, in dem Frankfurt gegen Ha
nau wegen Besitzst6rung klagte 57• Dabei ging es urn Ubergriffe hanauischer 
Beamter auf dem Gebiet vor der Frankfurter Landwehr, urn die Verhiingung 
von BuBgeldern, die Festnahme von Jagdfrevlern, die Pfandung von Jagd
geriit, von Jagdbiichsen, Entengarn usw. Im Zuge der vom Reichskammerge
richt angeordneten Lokaltermine, der Augenscheinnahme, sind diese beiden 
Karten entstanden. Sie sind, obwohl sie dasselbe Gebiet darstellen, als Einzel
karten zu betrachten, da sie flir zwei verschiedene Kommissionen angefertigt 
wurden. lnteressanterweise ist Hoffmann beim ersten Termin (1589) von der 
Stadt Frankfurt priisentiert worden. Der hanauische Anwalt lehnte ihn als un
parteiischen Maler ab, da er Frankfurter Biirger und auBerdem schon in der 
Frankfurter Zeugenliste genannt sei. Der Einspruch wurde zuriickgewiesen; 
nach der Entpflichtung durch die Stadt Frankfurt konnte Hoffmann vor der 
Kommission den iiblichen Malereid ablegen. AIs im folgenden Jahr ein weite
rer Termin in derselben Sache anberaumt wurde, hat diesmal Hanau an Hoff
mann die Aufforderung gerichtet, als unparteiischer maler zur abreijJung des 
augenscheins si ch gebrauchen zu lassen. Von Frankfurt ist er ohne Einrede 
akzeptiert worden. [m November 1590 hat der Malerinnerhalb von zwei Tagen 
das Geliinde aufgenommen und das Konzept gezeichnet; die fertige Karte 
wurde im Februar 1591 vorgelegt. 

Die beiden Karten stellen dasselbe Gebiet dar. Sie unterscheiden sich, 
abgesehen von einigen Einzelheiten, vor all em darin, daB die Karte von 1589 
etwas weiter nach Norden, bis iiber Bockenheim und R6delheim hinaus, und 
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Karle der Grenze zwischen Hauau und Hutten bei Marborn, 1585. StA Marburg, Karten R 11 42 
(A nhang I Nr. IJ) 
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Wappen der Reichss tadt Frankfurt, 1589. Ausschnitt aus 
$tA Marburg, Karten A 19 (s. Anhang 1 Nr. 18a). 

Wappen der Grafen von Sol ms, 1589. Ausschnitt aUS' 
Marburg, Karten A 19 (s. Anhang Nr. \8a) 



nach Suden bis auf das linke Mainufer ausgreift, wahrend die von 1591 am 
rechten Mainufer und vor den beiden Orten abschneidet, wobei die Ortslagen 
jedoch durch angesetzte Pergamentblatter noch wiedergegeben werden. Zu 
den Unterschieden gehort femer die veranderte Anbringung der drei groBen 
Wappen von Hanau, Solms und Frankfurt, die veranderte Bezeichnung der 
Stationen der Augenscheinnahme und die Auslassung von dekorativen Ein
zelheiten auf der jungeren Karte wie des Miniaturportrats des Notarius ad
junctus, der im Griesheimer Felde sitzend den Grenzverlauf prtift. Beide 
Karten tragen in der Hauptkartusche die notarielle Beglaubigung durch die 
Kommission des Reichskammergerichts, nur die jungere Karte ist signiert: 
Elias Hoffmann, beeidigler Maler, habe dies also verj"enigl den 11. lag Februarii 
ao. elc. 1591 58• 

Die Karten sind als Anlagen zu den Kommissionsprotokollen dem Reichs
kammergericht eingeliefert worden und tragen die entspechenden Quadran
geln ". Von der zweiten Karte hat Hoffmann gleichzeitig eine Zweitausferti
gung flir Hanau hergestellt, die im Hanauer Archiv verblieben ist und erst im 
Staatsarchiv Marburg nach 1872 mit den inzwischen aus der Hinterlassen
se haft des Reichskammergerichts 1856 nach Kassel gelangten authentischen 
Exemplaren vereinigt wurde. 

Die Zweitausfertigung wurde gegenuber dem nach Speyer gelieferten 
Authenticum wieder etwas verandert. Sie erhielt ein weiteres viertes Wappen 
mit dem doppelkopfigen Reichsadler, die FlachenHirbung flir das Frankfurter 
Gebiet ist in braunlichen Tonen statt in Grun gehalten, das Bild ist durch die 
zusatzliche Zeichnung eines Treidelkahns auf dem Main belebt, und vor allem 
ist die Ortslage von Griesheim, die auf dem Speyerer Exemplar ein leerer 
Fleck geblieben war, hier voll ausgeflihrt. Im ganzen wirkt die Zweitausferti
gung sorgfaltiger hergestellt und feiner in der Zeichnung. Fur sie hat Hoff
mann der Hanauer Kanzlei 30 FI. berechnet, flir das Speyerer Exemplar nur 
20 Fl.60. Eine dritte Ausfertigung hat Hoffmann noch an die Stadt Frankfurt 
verkauft, ebenso wie schon eine Zweitausfertigung der ProzeBkarte von 1589, 
die mit 35 Fl. bezahlt wurde 61 . 

4. Nicht erhaltene oder nicht vollendete Karten 

Nicht erhalten ist das Original der einzigen we iter bekannten Karte von 
Elias Hoffmann, dem Doppelblatt mit dem reichsstiidtischen Territorium und 
der Stadtkarte. Von beiden liegen Reproduktionen vor, das Staatsarchiv Mar
burg besitzt auch eines der seltenen Exemplare des zeitgenossischen Kupfer
stichs des oberen Blattes " . Weder dieser noch die Reproduktionen konnen 
mehr als eine Ahnung von der zu verrnutenden ursprtinglichen Schonheit der 
Vorlage verrnitteln. Die farblosen Blatter wirken grau in grau, Ortsansichten 
und Baumsymbole sind schablonisiert, flir das Reliefhat der Stecher die sonst 
bei Hoffmann nicht vorkommenden Maulwurfshugel verwendet, die Wappen
zeichnungen wirken schematisch. (mmerhin wird in der Dekoration und in 
der Staffage der Stil des Malers noch sichtbar, und das Kartenbild ist in seinem 
ganzen Umfang wiedergegeben. 

Gar keine Vorstellung besitzen wir von anderen Karten Hoffmanns, die in 
der Korrespondenz des Malers mit seinen Auftraggebem gelegentlich er
wahnt werden und die sonst nicht nachweisbar sind. Dabei handelt es sich z. T. 
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urn solche, die nicht vollendet wurden oder die iiber die bloBe Projektierung 
nicht hinausgekommen sind, z. T. aber tatsachlich vorgelegen haben miissen. 
Das ist sicher der Fall bei einem Augenschein in der westlichen Dreieich aus 
AnlaB von Jagd- und Hoheitsstreitigkeiten zwischen Hessen-Darmstadt und 
Isenburg in der Gemarkung der Dorfer Trebur, Nauheim und Morfelden im 
Jahre 1581 63• Hanau hatte hierbei die Vermittlung iibemommen, als Unter
handler war der Amtmann der Obergrafschaft Paul von Welsberg bestimmt. 
Die Kommissionsgeschafte verrichteten der Frankfurter Notar Castritius und 
Elias HofTmann. Am 21. August 1581 teilten sie mit, daB deraugenschein einge
nommen und abgerissen sei. Die Karte muB also fertiggestellt gewesen sein, 
doch ist sie bisher nicht zu ermitteln gewesen. Fraglich ist hierbei allerdings 
auch, ob Elias HofTmann der alleinige Verfasser ist, denn der Auftrag zur Mit
arbeit in der Kommission ist gleichzeitig an ihn und den Frankfurter Maler 
Philipp Strohecker" ergangen. 

Unvollendet geblieben sind sicher die Karten der Obergrafschaft. Vom Amt 
Steinau ist nur der siidliche Teil kartiert, das Dreieck zwischen Salmiinster, 
Steinau und MarjoB ", in der Relation zu BI. 7 des Kartensatzes als Anfang der 
Obergrafschaft bezeichnet, soweit namlich das Amt an kurmainzisches Terri
torium grenzt. Die mehrfach in Aussicht gestellte Fertigstellung ist unterblie
ben, ebenso die weitere Aufnahme des Gebiets der Abtei Schliichtern und des 
Amtes Schwarzenfels mit Brandenstein. HofTmann muB aber daran gearbeitet 
haben, denn auf diese Karte - oder Karten - hat er noch 1587 einen VorschuB 
erbeten, obwohl sie noch nicht vollendet war". 

Der Maler bezieht sich in seinen Briefen an die Hanauer Beamten gelegent
lich, urn seine Zeitnot zu begriinden, auf Arbeiten, die er flir andere Auftrag
geber auszuflihren habe. So erwahnt er 1584 einen Auftrag des Landgrafen 
Wilhelm IV. flir einen Augenschein am Vogelsberg, flir den der Termin aller
dings noch nicht feststiinde 67 • Von einer solchen Karte ist aus hessischen 
Quellen nichts bekannt, doch ist der Hinweis, den HofTmann mit seiner Be
merkung gibt, insofem wertvoll, als er zeigt, daB si ch der Landgrafim gleichen 
Jahre, als er seine ersten Auftrage an Arnold Mercator gab und wohl iiber
haupt die kartographischen Arbeiten in seinem Lande intensivierte ", ofTen
bar auch urn andere Kartenmaler bemiiht hat. 

Bei einer anderen Karte, die ebenfalls nicht bekannt ist, handelt es sich um 
eine Auftragsarbeit flir den Grafen von Solms. Als HofTmann 1590 aufgefor
dert wurde, den Augenschein im ProzeB gegen Frankfurt aufzunehmen, ant
wortete er, daB er noch in ungefertigterarbeit flir den Grafen stehe". Auch hier 
bleibt fraglich, ob die Karte fertiggestellt wurde, ja sogar ob mit der Arbeit 
iiberhaupt eine Karte gemeint sei, denn HofTmann kann in Braunfels auch mit 
Malerarbeiten im SchloB beschaftigt gewesen sein. 

SchlieBlich liegt noch eine Nachricht vor, mit der bezeugt ist, daB Elias 
HofTmann nicht nur Landtafeln, sondern auch Baurisse angefertigt hat. Wah
rend er im Sommer 1584 von Steinau aus die hanau-rieneckischen Amter 
aufnahm, hat ihm Paul von Welsberg, der Amtmann der Obergrafschaft, als 
Nebenarbeit Bauplanungen an seinen eigenen Gebauden iibertragen. Das 
ergibt sich aus einer Bemerkung HofTmanns, mit der er si ch entschuldigt, daB 
er an Euer Ehrnvesten behausung abrisse nil anfangen konnen, weil er mit den 
anderen Arbeiten iiberlastet sei; er wiirde aber unverziiglich damit beginnen 
und die Plane demnachst iibergeben 70 Ob si ch diese Bemerkung auf das 
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eigentiiche Welsbergsche Haus bezieht oder auf eins der zahlreichen anderen 
Gebaude, die der Amtmann in diesen Jahren erworben hatte, lallt si ch freilich 
nicht entscheiden 71 . Nachweisbar sind auch diese Plane nicht. Ubrigens steht 
Philipp Uffenbach auch auf diesem Gebiet in der Nachfolge Hoffmanns: 
Auch von ihm ist bezeugt, dall er Baurisse ausgemhrt hat ". 

Wenn auch die hier erwahnten Arbeiten Hoffmanns mcht erhalten sind, so 
sind die Hinweise darauf doch wertvoll , da sie die Vielseitigkeit des Malers 
bestiitigen, der auller Karten auch Bauplane, in Braunfels vielleicht auch 
Dekorationsmalerei angefertigt hat, aullerdem aber auch die Reichweite sei
ner Tatigkeit bezeugen, die sich urn das Zentrum Frankfurt von der mittleren 
Lahn im Norden bis nach Darmstadt im Siiden und vom Rheintal im Westen 
bis an die Frankische Saale im Osten erstreckte. 

5. Kartenstil und Kartentechnik bei Elias Horrmann 

In den Akten wird Hoffmann immer als der Maler bezeichnet, nie als Land
messer oder Geometer ". In der Tat bieten seine Karten auf den ersten Blick 
das malerische Bild der zeittypischen Landtafel. Die Orte sind im perspektivi
schen Aufrill mit wirklichkeitsnaher Silhouette dargestellt, die Bewaldung ist 
durch variierende Baumsymbole wiedergegeben, Ackerflachen durch Recht
ecke, die mit kraftigen parallelen Strichen gemllt sind, Weinberge und Garten 
durch senkrechte Strichelung. Zur malerischen Wirkung tragt auch die Kolo
rierung bei, die von einer kraftigen, aber nicht grellen Farbgebung bis zu zarte
ren Tanen reicbt " , ebenso wie die bei den in grallerem Mallstab gezeichneten 
Karten eingesetzte Staffage, die zur Belebung der Landschaft beitragt. Meist 
sind es Kahne und Flalle auf dem Main, seltener Personen (eine Reitergruppe 
am Ufer oder der Notarius adjunctus auf der Frankfurter Prozellkarte), 
manchmal auch Tiere (ein Sprung Rehe im Wald auf der grollen Karte der 
Grafschaft Rieneck) - alles Dinge, die im 17. Jahrhundert aus dem Kartenbild 
verschwinden und nur noch an der Kartusche oder auf der Bordiire ihren Platz 
haben. Auch findet sich bei Hoffmann niemals das von Zeitgenossen schon 
verwendete Gradnetz oder eine Gradeinteilung am Karteorand. 

Dennoch lassen sich mr Elias Hoffmanns Karten bemerkenswerte Unter
schiede zur alteren Landtafelmanier feststellen. Die Erdoberflache ist aus 
einem sehr steilen Ansichtswinkel, praktisch schon im Grundrill gezeichnet, 
der Horizont ist niemals sichtbar. Auch bei den Siedlungen bleibt der Grund
rill mit der Strallenftihrung und den bebauten Flachen in der Ortslage meist 
erkennbar. Grundsatzlich nicht mehr angewendet wird bei Hoffmann die bei 
seinen Zeitgenossen noch vorkommende stereographische Darstellung, bei 
der die Perspektive im Kartenbild selbst wechselt. Obwohl Hoffmanns Karten 
wie ein Blick aus weiter Vogelschau wirken, haben sie nicht mehr wie viele 
andere des 16. Jahrhunderts den Charakter von Landschaftsgemalden. Auch 
weisen sie keine perspektivischen Verkiirzungen auf: sowohl die Ortslagen als 
auch die Entrernungen zwischen einzelnen Punkten sind im Vordergrund wie 
im Hintergrund in den gleichen Mallen gehalten. Wiewohl im Mallstab selbst 
im einzelnen Verzerrungen festzustellen sind, so ist doch, wieder im Gegen
satz zu vielen Karten seiner Zeitgenossen, eine Mallstabsberechnung immer 
maglich. Ganz sicher ist die Einheitiichkeit des Mallstabes angestrebt ". 
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Bei dem Problem der Wiedergabe der Hohenunterschiede, der Orographie, 
vermeidet Hoffmann durchgehend die noch lange bis ins 18. Jahrhundert ge
brauchlichen "Maulwurfshiigel". Statt dessen verwendet er zarte Schraffen, 
die in unterschiedlicher Lange und in unterschiedlichen Winkeln zueinander 
verlaufen und damit das Relief sichtbar werden lass en, ohne das dahinterlie
gende Gelande zu verdecken. Vollstandig und genau ausgefUhrt ist das Ge
wassernetz, auch das Wegenetz mit Briicken, Stegen und Schlagbaumen ist 
sorgfaltig erfaB!. Gewasser sind immer blau geflirbt, Wege meist weiB gelassen 
od er in zartem Braun gehalten. Im iibrigen richtet sich die Farbgebung nicht 
nach der natiirlichen Bodenbedeckung, sondem ausschlieBlich nach den Be
si tzverhaltnissen, die zusatzlich durch eingestreute k.leine Wappenschildchen 
(selten hoher als 2 cm) bezeichnet werden. 

Bei der maBstablichen und perspektivischen Wiedergabe und bei der Ge
landedarstellung weist Elias Hoffmann durchaus mode me Ziige auf, wahrend 
er in anderen Dingen traditionelle Formen beibehalt. Er verwendet als Kar
tenschrift noch das deutsche Alphabet, meist in einer frakturahnlichen Zier
schrift, gelegentlich sogar in Kurrentschrift. Zu seiner Zeit waren die Karten
macher von Profession jedoch nach dem Vorbild von Mercator bereits dazu 
iibergegangen, lateinische Schrift oder eine buchschriftartige Antiqua zu ver
wenden ". Vom Stil der wissenschaftlichen Kartographie seiner Zeit und der 
folgenden Generationen unterscheidet er si ch vor all em dadurch, daB er das 
Kartenbild nicht freihalt von dekorativem Beiwerk. Charakteristisch fUr seine 
Karten ist der iiberschaumende Gebrauch ornamental er Dekorationen. Die 
Kartenschrift ist in der Regel in geschwungene Bander mit gerollten Enden 
eingesetzt ; zur Bezeichnung von Wegen oder Grenzen laBt der Maler manch
mal fast meterlange Schriftbander nattern. UbergroBe Wappen und Kartu
schen mit reicher, weit ausgreifener Verzierung stehen mitunter mitten im 
Kartenbild, desgleichen Zirkel, MaBstab, KompaB oder Windrose. 

Alle diese Elemente finden sich auch bei anderen zeitgenossischen Karten
malem und auch noch spater, aber bei Elias Hoffmann treten sie in einer fUr 
ihn typischen Massierung auf. Dabei muB hervorgehoben werden, daB sie 
stets so eingesetzt sind, daB sie die eigentliche Aussage der Karte nicht verkiir
zen. Sie iiberdecken nie den Gegenstand, den die Karte zeigen soli, den Ver
lauf einer Grenze, ein streitiges Gebiet oder die Gesamtnache eines Amtes. 
Auch wird bei Hoffmann nicht, wie oft bei den niederlandischen Atlaskarten 
des 17. Jahrhunderts, das dekorative Beiwerk zum Hauptzweck, das die Man
gel der oft schlecht gezeichneten und gestochenen Karten verdeckt, son de m 
der Karteninhalt selbst bleibt genau und verlaBlich - damr sorgte schon die 
Kontrolle der an der Aufnahme beteiligten landesherrlichen Beamten. Der 
Verwendungszweck der Karten bei Grenzverhandlungen oder in Prozessen 
erforderte die genaue Feststellung aller Ansiedlungen und des Grenzverlaufs. 
Auch die Bodennutzung mit Forsten, Ackernachen, Weinbergen und Garten 
ist, wie erwahnt, durch die verwendeten Symbole erkennbar. Rechtliche 
Bedeutung hatten Richtplatze, Bannziiune, Wildhecken und in erster Linie 
natiirlich die besonders sorgfaltig erfaBten Grenzmale. Gelegentlich sind 
auch Steinbriiche oder Lehmkauten angegeben; eigenartigerweise finden si ch 
kaum Symbole fUr Miihlen. Bei den Reinzeichnungen wird die Karte durch 
den kraftigen schwarzen Rahmen eingefaBt, der bei vielen Landtafeln jener 
Zeit verwendet wird und der geradezu ein Stilmerkmal is!. Das Kartenbild ist 
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bei Hoffmann immer bis zum rechteckigen oder runden Rahmen ausgefUhrt, 
Inselkarten kommen bei ihm nicht vor. 

Ober das technische Verfahren bei der Kartierung sind wir im einzelnen 
nicht unterrichtet, doch erlaubt der Briefwechsel Hoffmanns mit den hanaui
schen Beamten einige Einblicke n Gearbeitet wurde bei schiinem Wetter und 
guten Sichtverhaltnissen, bei der Aufnahme im Gelande wurde der Maler von 
einer Amtsperson begleitet, die den Verlaufder Grenzen erkIarte und auch die 
Entfernungen zwischen einzelnen Punkten, Ortschaften oder Bergen angeben 
konnte. Haufiger war das der Amtskeller von Steinau, Peter Isenberger, ge
nannt werden auch der Amtmann von Partenstein, die SchultheiBen von 
AltenhaBlau und von Lohrhaupten, der Landbereiter, einmal auch der Pfarrer 
von Partenstein, der dieser grenze wol bewujJt. Genauere Informationen wur
den durch die Befragung der eingesessenen Amtsuntertanen beschafft. Auch 
hierbei war die Anwesenheit einer Autoritatsperson notwendig, denn sonst, so 
Elias Hoffmann, kiinne man si ch leicht vorstellen, was sie(die Untertanen) mir 
unschuldigem ihres gefallens zeigen wii.rden 18, 

Die Messungen hat Elias Hoffmann, unterstiitzt von seinem Lehrbuben, 
selbst vorgenommen. Welche Gerate er dabei benutzt hat, wissen wir nicht, 
doch auch hier sind einige Schliisse miiglich. Vor Beginn einer Vermessungs
kampagne bat er urn eine Transportmiiglichkeit fUr sein ladlein samt werkzeug 
und instrumenten, das er zu Pferde nicht befiirdern kiinne 79. Zu vermuten sind 
darunter die Malgeratschaften und die MeBinstrumente. Wahrscheinlich hat 
er mit dem KompaB oder der Bussole, wohl noch ohne erhiihtes Stativ, gear
beitet; regelmaBig bildet er auf seinen Karten KompaB, Zirkel und MeBlatten 
als die wichtigsten Werkzeuge ab. Auch die gleichmallige Orientierung der 
Karten nach Nord zu Ost bzw. Siid zu West verweist auf den KompaB als Ver
messungsinstrument. Grundlage ist danach, wie sich aus der Nordabweichung 
ergibt, der magnetische Meridian, von dem aus die Winkelmessung durchge
fUhrt wurde. Astronomische Ortsbestimmungen hat Hoffmann offensichtlich 
nicht vorgenommen 80. 

Wie wichtig Elias Hoffmann die Arbeit des Vermessens bei der Herstellung 
der Karten schatzt, zeigt auch die einzige griiBere figiirliche Darstellung unter 
der Wappenkartusche auf dem Hauptwerk, der groBen Karte der Grafschaft 
Rieneck" : nicbt der Maler ist bei der Arbeit mit Farbe und Pinsel oder Feder 
dargestellt, sondern ein Mann, der auf dem Boden knieend, iiber einen Kom
paB gebiickt, mit zugekniffenem Auge eine Richtung anvisiert und mit beiden 
Handen den Zirkel halt - eine Darstellung, in der man gerne das Selbstportrat 
des Malers vermuten miichte. 

Auch die vorhandenen Konzeptkarten ermiiglichen einen Einblick in die 
Vermessungsmethode. Von bestimmten Punkten einer Basislinie gehen strah
lenfiirrnig Geraden aus, die ihrerseits wieder die Basis fUr weitere Strahlen 
werden kiinnen. Sie sind mit Bleistift oder Riitel gezeichnet. Gelegentlich 
tiberkreuzen sie sich, ergeben aber im ganzen kein Dreiecksnetz, sondern bil
den meist offene Winkel. Die Linien sind nur ausnahmsweise durch Zahlen 
bezeichnet, Angaben iiber Entfernungen oder WinkelgriiBen sind nicht zu er
kennen, auch Kreisbiigen sind nicht vorhanden. Grundlage der Vermessung 
scheint demnach die Feststellung der Distanzen und der Richtungen gewesen 
zu sein; ob Hoffmann dabei die geometrischen Methoden des Kreisschnitts 
oder des Vorwartseinschneidens bewuBt angewendet hat, ist nicht ersichtlich. 
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Die MeBergebnisse wurden in KJadden, Schreibtafeln und Einzelbliittern fest
gehalten " , danach wurde am Amtsort das Konzept hergestellt, ausnahmswei
se, bei driingenden Terminen, auch gleich im Geliinde " . Die Anfertigung 
des Konzepts beanspruchte normalerweise die doppelte Zeit wie die Vermes
sung selbst 84. Fiir die Besichtigung des Freigerichts Alzenau nennt der Maler 
sechs Tage, fUr die Herstellung der Konzeptkarte in AltenhaBlau 14 Tage; fUr 
das Gericht Bornheimer Berg lautet seine Aufstellung: den ganzen Bornheimer 
Berg umzogen 9 tag, zu Bergen auf dem rathaus das concept gemacht und abgeris
sen 26 tage. Einen Teil der Arbeit an den Karten hat der Malervon seinem Per
sonal ausfUhren lassen. Er erwiihnt, daB er stets seinen Buben bei sich habe, 
der mir die concepten nachreiflt 85 , Manchmal hat dieser auch fUr kiirzere Zeit 
ohne die Aufsicht des Meisters gearbeitet, wenn wichtige Termine ihn nach 
Frankfurt zuriickriefen. Vielleicht hat das Personal auch bei den Reinzeich
nungen, etwa beim Ausmalen der graBeren Fliichen, geholfen. 

Als Grundlagen der topographischen Bestimmung wurden in die Konzepte 
zuniichst die Ortslagen, die Hydrographie und das Wegenetz eingetragen, an
schlieBend wurden die Fliichen dazwischen koloriert. Der Platz fUr die Kartu
schen und die Wappen ist im Konzept frei gel ass en, gelegentlich wurden aber 
Entwurfszeichnungen in Sepia bereits eingefUgt. Die Herstellung der Rein
zeichnung ist in der Weise vorgenommen worden, daB die Konzeptkarte auf 
einen Papierbogen aufgelegt wurde, dann wurden das Gewiisser- und Wege
netz und die Ortslagen, manchmal auch die Stadtsilhouette, mit Hilfe von 
Punktiernadeln auf die Unterlage iibertragen, und die eng aufeinanderfolgen
den nadelfeinen Einstiche wurden anschlieBend nachgezeichnet - nachgeris
sen, wie Hoffmann sagt. Die Fliichen wurden dann freihiindig koloriert. Das
selbe Verfahren, das als das schnellste und genaueste, fUr den Schrifttriiger der 
Karte allerdings nicht als das schonendste gilt, ist auch bei der Herstellung von 
Zweitausfertigungen angewandt worden. Es erlaubte auch die Vornahme von 
Korrekturen beim MaBstab ". 

Die Reinzeichnungen wurden iiblicherweise mit Leinwand unterlegt (ge
futtert). In zwei Fiillen hat Hoffmann seine Karte direkt mit Deckfarben auf 
die Leinwand aufgemalt ", ohne die Punktiermethode anzuwenden. Das Ver
fahren der Leinwandmalerei bei Karten ist selten, hier weist es wieder auf 
Hoffmanns Hauptberuf als Maler hin. 

6_ EHas Horrmann als Wappenmaler 

Elias Hoffmann wird weder in der kunsthistorischen Literatur 88, wo er 
ohnehin nur sporadisch und in seiner Eigenschaft als Schwiegervater Philipp 
Uffenbachs erwiihnt wird, als Wappenmaler bezeichnet, noch taucht sein 
Name unter den Malern auf, die an den in der zweiten Hiilfte des 16. lahrhun
derts in Frankfurt wie in anderen Reichsstiidten beliebten Wappenbiichern 
mitgearbeitet haben " . Dennoch erscheint diese Bezeichnung gerechtfertigt, 
nicht nurwegen der groBen Zahl von Wappen, mit der Hoffmann seine Karten 
ausschmiickt, sondern auch, weil mit einem Brief des Malers an Paul von 
Welsberg vom November 1587 90 ein schriftliches Zeugnis dafUr vorliegt, daB 
auch unabhiingig von den Karten von ihm Wappen gemalt wurden. Und 
schlieBlich ist auch die Vermutung nicht abwegig, daB Hoffmann fUr die Aus
malung von Wappenbiichern und iihnliche Arbeiten in der Stadt Auftriige er-
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Elias HofTmann : Oer Landmesser bei der Arbeit. 1584, Ausschnitt aus StA Marburg, Karten A I1 
(5. Anhang I Nr. 10). 
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halten bat. Die meisten derdaran beteiligten KUnstler sind anonym geblieben, 
aber zwei Namen sind bekannt, die mit Elias HotTmann pers6nlich verbunden 
sind und die auch schon als Kartenmaler genannt wurden: Philipp UtTenbach 
und Sebastian WoltT. Von UtTenbach stammt ein Blatt in dem sog. Melem
schen Hausbuch " , auBerdem hat er mehrere Jahre hindurch die "BUrgermei
sterfarben" gemalt, die Devisen der BUrgermeister mit emblematischen Dar
stellungen, die auf Blechschildchen an die Ratslivree geheftet wurden ". FUr 
Sebastian WoltT ist die gleiche Tiitigkeit bezeugt" . 

Bei den Wappen, die HotTmann im November 1587 an Philipp von Welsberg 
Uberschickte, handelte es si ch urn die der Eltern des jungen Grafen Philipp 
Ludwig H., das hanauische und das waldeckische (fUr die Mutter, eine gebo
rene Gratin von Waldeck). Das hanauische Wappen wurde in zwei Ausferti
gungen vorgelegt, einmal mit dem rieneckischen Wappen, das der Vater, Phi
lipp Ludwig I., angenommen hatte, einmal oh ne dasselbe. Den Auftrag hatte 
der Maler innerhalb einer Woche ausgefUhrt. 

Diese Wappen sind nicht erhalten, doch k6nnen wir uns ein Bild von HotT
manns Stil als Heraldiker durch die zahlreichen Darstellungen aufseinen Kar
ten machen. Die Verwendung von Wappen auf Karten des 16. Jahrhunderts, 
sei es im Kartenbild als Bezeichnung der Herrschaftsverhaltnisse, sei es in der 
Kartusche oder auf der BordUre als Schmuck, ist an si ch nichts Ungew6hnli
ches " , ungew6hnlich ist aber die Anzahl der Wappenbilder, die einem Maler 
zugeschrieben werden k6nnen, und ungew6hnJich als Kartenschmuck ist 
auch ihre Gr6Be. AuBer den vielen k:leinen Wappenschildern, die HotTmann 
wie andere Maler seiner Zeit in das Kartenbild einstreut, bringt er insgesamt 
23 groBformatige vollausgefUhrte Wappen mit einer H6he bis liber 20 cm ", 
mit dem Beiwerk - Kartuschen und Bandern - manchmal bis liber 40 cm. Das 
ist schon fast das Format, in dem Wappen sonst beim praktischen Gebrauch, 
etwa bei Feierlichkeiten im Saal, an der Hochzeitskutsche oder am Leichen
wagen, am Quartier oder an einem Amtsgebaude angeschlagen wurden 96. 

Auch hi er liegt die Vermutung nahe, daB HotTmann fUr solche Gelegenheiten 
Wappen gemalt hat. 

Auf den Karten setzt der Maler die Wappen innerhalb des Kartenrahmens 
an solche Stellen, die auBerhalb des interessierenden Gebiets liegen: an die 
Rander, in die Ecken, auch mitten ins Kartenbild. Bei der groBen Karte der 
Grafschaft Rieneck ist die gemeinsame Legende als eine Art Wappensaal 
gestaltet worden. In einem tumbaartigen Aufbau in Architekturformen der 
Renaissance hangen in doppelter Reihe die Wappenschilde der Herren, deren 
Territorien auf der Karte erfaBt sind : oben die der Grafen (Hanau, Rieneck, 
Erbach, zweimal1senburg) und der geistlichen FUrsten (Kurmainz und WUrz
burg), beide etwas vergr6Bert, darunter die der Reichsritter Thlingen, Hutten 
und Grumbach; ein vierter Schild in dieser Reihe ist leer. Die Schilde sind hier 
ohne jedes Beiwerk, oh ne Helm, Helmzier und Helmdecken gemalt, nur ein 
liber der Tumba zusatzlich angebrachter Schild mit dem Wappen der ausge
storbenen Grafen von Rieneck tragt an der Stelle des Helmes einen Totenkopf 
und welk herabhangende Helmdecken. Die symbolische Bedeutung dieser 
Darstellung wird verstarkt durch die daneben angebrachten Sanduhren mit 
dem verrinnenden Sand - ein beliebtes Emblem auch auf den Grabmalern 
dieser Zeit, wie sie in den Abbildungen in den Frankfurter Epitaphienblichern 
liberliefert sind ,'- Emblematischen Charakter haben auch andere auf dieser 
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Karte angebrachte Figuren: auf der Thmba Greifen mit Menschenkopfen, im 
Rankenwerk eine Eule, an der Seite ein struppig bartiges Gesicht mit BriIle, 
darunter eine orientalisch geldeidete Figur mit spitzer Miitze. Die Kartusche 
am Oberrand der Karte wird eingefaBt von zwei Karyatidentorsi, die nach 
unten in Blattgirlanden auslaufen und dort, wo diese sich trefTen, durch zwei 
nach oben gerichtete gefesselte FiiBe verbunden sind. Ein deullicher manieri
stischer Einscblag ist dabei nicht zu iibersehen. 

Die groBen WappendarsteIlungen auf den Karten zeigen HofTmann auf der 
Hohe der renaissancehaften Heraldik. Der Schild, der im dekorativen Beiwerk 
kaum noch die HaIfte des ganzen Wappens erreicht, ist an den Randern aufge
roIlt und manchmal leicht schattiert. Die Helmdecken legen sich eng ver
schnorkelt und wie iippiges Laubwerk dicht urn den Schild. Helme und Helm
zier, die zusammen oft die Hohe des Schildes selbst iibersteigen, sind in der 
Regel symmetrisch angeordnel. Das ganze Wappen ist in eine kreisf<innige, 
eckige oder geschweifte Kartusche mit einer Grundflache in kontrastierender 
Farbe eingesetzt, der Rand ist mit Kopfen, Blumenknospen oder ahnJichen 
Ornamenten besetzl. Urn die Kartusche herum ist nochmals ein Banderwerk 
geflochten, das seinerseits wieder mit Blumengehangen und Vasen ge
schmiickt sein kann. Das Banderwerk zeigt die zeittypischen Formen, wie sie 
in den AlIanten von Mercator und auch schon bei Ortelius benutzt werden 
und stammt wohl wie jenes aus Vorlagen in Musterbiichem " , doch laBt sich 
bei HofTmann durchaus ein individueIler Stil erkennen. Seine Verzierungen 
wirken durch die weitgehende Auflosung der geometrischen Formen weniger 
schwer als die der Niederlander. Auch wo einzelne Bestandteile des Wappens 
fortgelassen werden, wie beim Frankfurter Wappen, wo Helme und Helm
decken notwendigerweise fehlen miissen, wird die dekorative Wirkung im 
ganzen nicht beeintrachtigl. Sie vermittelt auch nie den Eindruck von starrem 
Pomp, sondem erhalt durch die BlumenstrauBe, Friichte, lachende Gesichter 
und Groteskportrats und vor aIlem durch die leuchtenden Farben eine fast 
heitere Note. Damit korrespondieren die Wappen in ihrem Schmuck mit dem 
Kartenbild, in das sie eingefUgt sind. Auch die auf der Karte erfaBte Land
schaft, die ja immer bei schOnem Wetter aufgenommen werden muBte, laBt 
etwas von der Heiterkeit der Sommertage, an denen der Maler im Gelande 
arbeitete, ahnen. 

7. Zur Biographio und zum Work Elias Hoffmanns 

Die Angaben zur Biographie HofTmanns in der einschlagigen Literatur sind 
diirftig, auch nicht immer ganz widerspruchsfrei "'. Das lahr seines Todes, 
1592, ist bekannt, nicht aber sein Alter und sein Geburtsjahr. Seine Frau, die 
ihn iiberlebte, war eine Biirgerstochter aus Homberg in Hessen, von seinen 
Kindern heiratete eine Tochter, Margarete (geb. 1576) 1593 als Siebzehnjah
rige Philipp UfTenbach, eine zweite, Anna Katharina, erst viel spater, 1609, den 
Kupferstecher und Verleger Eberhard Kieser, den bekannten Herausgeber 
von Daniel Meissners "Schatzkasllein" mit den Stadteansichten und Emble
mata 100. Ein Sohn lohannes ist fUr 1601 als Pate des gleichnamigen Sohnes 
seines Schwagers UfTenbach bezeug(1°1 Ob dieser lohannes HofTmann der 
Monogrammist l. H. bei einer Anzahl von Stichen in Kiesers "Schatzkasllein" 
ist 102, ist unldar, desgleichen, ob es der namliche ist, der 1604 die Tochter des 
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Marburger Goldschmieds Johann Lott heiratete und 1631 als Maler und Kup
ferstecher starb 103 . 

Seine Wohnung und Werkstatt hatte Elias HofTmann im Hainer Hor. Die 
Werkstatt wurde, wie erwahnt, von Philipp UfTenbach iibernommen, die glei
che Adresse hatten auch der Sohn Johannes HofTmann und der Schwieger
sohn Eberhard Kieser ' 04 . 

Weitere konkrete Daten, abgesehen von den Angaben fUr die hi er beschrie
benen Arbeiten, kiinnen auch aus dem benutzten Material nicht erbracht wer
den, doch laBt sich daraus nicht nur das Werk, sondern auch die Persiinlichkeit 
des Malers etwas deutlicher zeichnen. Inhalt und Stil seiner Briefe geben 
immerhin einige Aufschliisse dariiber IOS. HofTmann schreibt fiii ssig, in glatter 
Diktion, ohne iiberfiiissige Kanzleischniirkel, aber auch ohne k1einhandwer
kerhafte Unbeholfenheit. Grammatik und Orthographie entsprechen dem 
durchschnittlichen Standard seiner Zeit. Die Schriftziige verraten nicrts von 
der Hand des Kiinstlers, wie das bei Mercatoroder bei Wilhelm Dilich der Fall 
ist. Ohne alle kalligraphischen Elemente wirken sie eher wie von der Hand 
eines Geschaftsmannes. Der Stil ist direkt, der Schreiber kommt sofort zur 
Sache, haufiger sind anschauliche Formulierungen verwendet. Da di e meisten 
Briefe in Eile geschrieben sind, als Antwort auf einen drangenden Auftrag, 
kommt es vor, daB hin und wieder ein Wort ausgelassen oder wiederholt wird. 
Konzipiert, korrigiert und iiberarbei tet hat HofTmann seine in Direktschrift 
aufs Papier gebrachten Briefe nicht ; er schreibt, wie er wohl geredet haben 
mag. 

Einige Hinweise sind den Briefen auch iiber den Werkstattbetrieb des 
Malers zu entnehmen. HofTmann hat vermU'tlich mit einem Gesellen und 
zwei Lehrbuben gearbeitet. Das ergibt sich daraus, daB er davon spricht, der 
Geselle und die Buben miiBten einen Teil seiner Arbeit ausfUhren 106. Einmal 
erwahnt er 3uch, daB er den anderen Buben, also den zweiten, bei sich habe 107 . 

Kartenzeichnen und Wappenmalerei waren sic her nicht seine einzige Tatig
keit, vielleicht nicht einmal seine unfangreichste. Im Februar 1584 entschul
digte er die Verziigerung der Arbeit an den Karten damit, daB er einem Frank
furter Biirger die Stube ausmalen miisse 108 ; miiglicherweise bezieht sich 
die Bemerkung wenig spater, daB er an einer Darstellung der sieben virtutes 
arbeite 109, auf denselben Auftrag. 

Wie es im 16. Jahrhundert und auch spater iiblich war, hat der Maler auf 
vielen Gebieten gearbeitet, von reinen Anstreicherarbeiten iiber die Dekora
tionsmalerei bi s hin zu spezialisierten Tatigkeiten. Von vielen anderen 
Malern ist eine ahnliche Breite in ihrer Berufsausiibung bekannt ; die Kunst 
wurde als Handwerk, das Handwerk wurde als Kunst betrieben. 

Erhalten oder bisher nachgewiesen sind von HofTmann weder Bilder, Sti
che, Freskomalerei oder ahnliches; iiberliefert sind nur die Karten, die sich in 
amtlicher Verwahrung befunden haben und in die Archive gelangt sind. Nur 
was auf ihnen als schmiickendes Beiwerk untergebracht ist - die Wappen, Blu
men, Figuren, Ornamente - vermag eine Vorstellung von seinen Fahigkeiten 
als Maler zu verrnitteln. Manches von dies er Dekoration ist sicher aus zeit
geniissischen Musterbiichern entnommen und kehrt in ahnlicher Form, etwa 
in den Bandern und im Beschlagwerk, auch bei anderen Kartenmachern der 
Zeit wieder llo, aber es lassen sich doch, wie oben Zll zeigen versucht ist, indivi
duelle Ziige nachweisen. Soweit ein Urteil miiglich ist, wird man dahinter 
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jedoch kaum ein bewuBtes Streben nach individuellem Ausdruck als Kiinstler 
sehen kiinnen, sondern eher das Bemiihen urn Einhaltung einer guten hand
werklichen Norm. Zu erkennen ist auch, daB HofTmann Perspektive, Ana
tomie und Farbtechnik sicher beherrscht hat. Er gehiirt gewiB nicht zu den 
ersten Kiinstlern seiner Zeit, aber er war ei n geschickter Zeichner und ei n soli
der Handwerker. Seine Verwandtschaft, auch im iibertragenen Sinne, mit Phi
lipp UfTenbach und Eberhard Kieser hebt ihn wenigstens etwas aus der groBen 
Schar der tiichtigen Frankfurter Maler heraus. Soweit sich etwas von den 
Werken seiner Mitbiirger und Zunftbriider wie Sebastian WolfT, Hans Fetter, 
Valentin Schar od er Gabriel Kirstei n erhalten hat 111 und damit Vergleiche 
miiglich sind, kann man sagen, daB HofTmann ei nen guten Platz unter ihnen 
ei nnimmt. 

A1s Kartograph steht Elias HofTmann im Schnittpunkt der Entwicklungs
linien. Er kann durchaus als einer der Hauptvertreter der omalerischen° Land
tafelmanier gelten, im Range nicht geringer als die Hof- und Stadtmaler 
aus den siiddeutschen Residenzen und Stiidten, di e aus der kartographie
geschichtlichen Literatur bekannt si nd 112, im Umfang seines Oeuvres die 
meisten von ihnen iibertrefTend. DaB er als Kartograph iiber die bloBe Akzi
denzmalerei hinausgekommen ist, beweist die Tatsache, daB er nach den zahl
reichen Auftragsarbeiten in der Doppelkarte von Frankfurt, die er dem Rat 
iiberreichen lieB, ein eigenes Werk geschafTen hat. Er bleibt aber auch als Kar
tenmacher der Maler, der wohl iiber geodiitische Kenntnisse verfugt, aber 
eben noch kei n Landmesser oder gar akademi sch gebi ldeter Kartograph ist 
wie seine Zeitgenossen Oder in Sachsen, Gadner in Wiirttemberg oder, in der 
niichsten Generation, Dilich in Hessen 113. Ober ei ne wissenschaftlich-mathe
matische Ausbi ldung hat er sicher ni cht verftigt, aber er hat si ch Spezialkennt
nisse auBerhalb seines Malerberufs angeeignet, die ihm auch solide Ergeb
nisse bei den Vermessungen ermiiglicht haben. Wenigstens zeitweise hat 
HofTmann ei nen Handel mit Biichern und Karten betrieben 11', dabei miigen 
ihm auch Spezialliteratur iiber Vermessungswesen liS und neue Karten unter 
die Hiinde gekommen sein, die er fiir die eigene Praxis ausgewertet hat. Auch 
den theoretischen Ansatz, der dann bei UfTenbach in seinen beiden im Zu
sammenhang mit kartographischen Arbeiten entstandenen VeriifTentlichun
gen "Zeitweiser der Sonne" und "De quadratura circuli mechanici", Frankfurt 
1598 und 1619, festzustell en ist, kiinnte man auf Nachwirkungen aus der 
schwiegervii terlichen Werkstatt zuriickfiihren. Die Forderung, die UfTenbach 
hi er mr topographische Arbeiten aufstellt, ist schon in Elias HofTmanns Kar
ten erfUllt: Sie si nd bei griiBtmiiglicher topographischer Genauigkeit auls 
beste dem Leben gemiifl aul malerische Art geziert und bekleidet ll '. 
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sc hichtlichen Atlas von Hessen und Nassau, 6. StOck), Marburg 1927; Karl Schafer: Leben 
und Werk des Korbac her Kartographen Joi st Moers. - In : Geschichtsblatter rur Waldeck 67 
(1979). S. 123-177; Werner Engel : Joi st Moers im Dienste des Landgrafen Moritz von Hes
sen. - In : Hess. Jahrbuch fIlr Landesgeschichte 32 (1982), S. 165-173. 

10 Vgl. dazu E. E. Stengel a.a.O. (wie Anm. 9). 
II Vgl. Anm. 2. und 3. 
12 S. u. Anhang I Nr. 5 und 14. 
13 S. u. Anhang I Nr. 2. Eine weitere Karte der Mark Babenhausen, um 1570, in groBem Format 

100 x 144 cm), ehemals im Staatsarchiv Darmstadt (kO nftig : StA DA) unter der Altsignatur PI. 
Nr. 94, ist nicht erhalten. Sie ist im Ausschnitt abgebildet bei Ernst J. Zimmermann: Hanau 
Stadt und Land, Hanau 1920, Abb. nach S. 542, und in KunstdenkmiHer in Hessen, Landkreis 
Dieburg, Darmstadt 1910, Abb. 10. 

14 S. u. Anhang Nr. 3-10. Der Kartensatz ist schon in der Kartenrepositu r der Regierung Hanau , 
wohl spatestens im 18. Jahrhundert, auseinandergenommen worden, wobei die einzelnen 
Karten z. T. mit anderen, spateren nach topographischen Gesichtspunkten zusammengebun
den worden sind (z. B. Grenzen gegen Frankfurt, Grenzen gegen Kurmainz). lm Staatsarchiv 
Marburg (ktinftig : StA MR) si nd diese alten Verbande im Zuge von RestaurierungsmaBnah
men aufgelost word en, die Karten wurden unter weit auseinanderliegenden Signaturen gela
gert, ohne daB die Verbindung deutlich geworden ware. 

15 Vgl. Kurt Koster : Die Beziehungen der Geographenfamilie Mercator zu Hessen. -In : Hess. 
Jahrbuch fIlr Landesgeschichte I (1950), S. 171-192. AuBer den dort aufgeflihrten Karten, von 
denen 8 erhalten sind, werd en in neueren VerofTentli chungen immer wieder weitere Arbei
ten von Arnold Mercator erwahm, u.a. die Karte des Freigerichts Milndorp 1581 (vg!. OltO 
Israel und Waiter Borchers: Das Osnabrticker Land in alten Karten, PHinen und Bildern (Aus
sleIJ ungskatalogl, OsnabrOck 1959), ein Stadtplan von Wesel1582 in einer Kopie des 19. Jahr
hunderts (vgl. Jutta Prieur und Gerhard Aymanns : Handgezeichnete Karten im Stadtarchiv 
Wesel, Wese11987), eine Karte der Grenze zwischen dem Ftirstbistum Minden und derGraf
schaft Ravensberg bei Vlotho 1581 (vgl. Hans-Joachim Behr und Franz-Josef Heyen : Ge
schichte in Karten . Hi sto rische Ansichten aus den Rheinlanden und Westfal en, Dtisseldorf 
1986). 

16 StA MR Best. 86 Nr. 16243 (Konzept) und Nr. 16244 (Ausf.). 
17 S. u. Anhang 2. 
18 In Best. 86 Nr. 30751, dabei auch ein Schreiben des Grafen Reinhard von Hanau an den Amt

mann Philipp vo n Eberstein 1511 Jan. 30, das die Aufgaben der Beamten bei Vermessungs
arbeiten illustri ert : Es wird die Ubersendung einer Schnur angektindigt, anzeygend die lenge 
der messeruden, so mon jm londgericht zu Hanou broucht ( ... ) und wo du des messen nit berichl 
werst, wol/est den khellner von Steynou zu djr bescheiden, der sich des messens ouch verSleel. 

19 In StA MR Best. 86 Nr. 16245. 
20 StA MR Karten P II 17.055 und 17.056, aus den Akten zum ProzeB Kurmainz 1. Hanau wegen 

Anlage der Neustadt Hanau 1597 (Best. 81 0 1 Nr. 561/2). Eine voll ausgeftihrte farbige Karte 
zum gleichen ProzeB (vgl. unten Anm. 25) zeigt den Unterschied des von einem Maler festge-
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halteneD AugenscheiDs, der zur Vo rlage beim Reichskammergericht bestimmt war, von den 
flir den verwaltungsi ntemen Gebrauch angefertigten Beamten-CroQuis. 

21 Vg! . hierzu Gerhard Taddey: Ober den Augenschei n. Ein Beitrag zu r Identi fizierung histori
scher Karten. - In : Oer Archi var 33 (1980), Sp. 397-402 ; auch Hansmartin Schwarzmaier 
a.a.O. (wie Anm. 7). Ober den Augenschein und den Sachverstindigeneid aIs Beweismittel 
im Reichskamm ergerichtsprozeB vg! . BeWna Dick: Die Entwick1ung des Kameralprozesses 
nach den Ordnungen von 1495 bis 1555 (= Quellen und Forschungen zur hochsten Gerichts
barkeit im alten Reich 10), Koln UDd Wien 1981 , S. 172f. Aufdie Bedeutung von rechtlic hen 
Ausei nandersetzungen flir die EntstehuDg der frtihneuzeitlichen Karten hat zuerst hinge
wiesen F. de Dainvill e, Cartes et co ntestations au XVe siecle. - In : Imago Mundi 24 (1970), 
S. 99-121. 

22 Augenschein von Hergershausen und Umgebung in Sac he n Groschlag 1. Hanau 1569 (StA 
DA Karten P 1 Nr. 146) ; Augenschein der Grenze zwi schen Frankfurt und Hanau ostl ich des 
Ri ederhofes 1575 (S LA MR Karten P 11 14.867) . 

23 Geleitsstreitigkeiten zwi schen Frankfurt und Hessen bei Bonames 1572, ehemals im Stadt
archiv Frankfurt (Altsign. Plan Nr. 157, ni cht erhalten), Abb. bei Bernard MUlier, Bilderatlas 
(wie Anm. 2), Tafel 13 ; Geleitsstreitigkeiten zwischen Kurmai nz und Hanau bei Nied 1578 
(SLA MR Karten P 11 10.090) ; Grenzstreitigkei ten zwischen Hanau und lsenburg bei Dieburg 
1581 (SLA DA Karten P I Nr. 138). 

24 Heusenstamm 1. Isenburg wegen abgepfandeter Ochsen bei Grafenbru ch 1595 (StA OA Kar
ten P 1 Nr. 154) ; Jagdgebrechen bei Niederdo rfelden 1599 (StA MR Karten P 1111.525). 

25 G rundriB der hinteren Burg Gel nhausen 1599 (HStA MUncheD PI . 10726); Grenzstreitigkei
ten zwischen der Abtei Seligenstadt und Hanau bei Geiselbach 1610 (StA Marbu rg Karten P 11 
13.680). Ob die zu m ProzeB Kurmai nz 1. Hanau wegen Anlage der Neustadt 1597 gehOrende 
Karte (StA WU rzburg Fach XIV Nr. 135) tatsiichlich von UfTenbach stammt, wie Erost J. Zim
mermann a.a.O. (wie Anm. 13, Abb. und Beschreibung der Karte ebd . S. 659 B C) nach ei nem 
Hinweis des Frankfurter Stadtarchivars Jung annahm, is t unsicher. AIs Verfasser kiime auc h 
Sebastian WoltT in Frage. Eine Zweitausfertigung der Karte, die si ch nach Zi mmermann im 
Stadtarchiv Frankfurt befu ndeo haben soli, ist dort ni cht nachweisbar (freu ndliche Au skunft 
des Stadtarchivs) . 

26 1583 war Elias HofTmann Taufpate bei einem seiner Kinder. Vg] . ZUlch a.a.O. (wie Anm. I) 
S. 381. 

27 Die Akten dazu im StA DA Best. E 12 KODV. 146 Nr. 4, vg! . unten Anhang 1 Nr. 1. Ober Paul 
vo n Welsberg : Erost Hartmann, Geschichte der Stadt und des Amtes Stei nau an der Stral3e, 
Bd. 2 (1543-1736), Stein.u 1975, S. 17- 21. 

28 Oer wohl erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegebene Titellautet : ,.Acta der Hanauer Kanz
lei betr. Grenzberichtigungen zwi schen Kurmainz und Hanau ( . . . J und deshalbige topogra
phi sche Landesau fnahme", der zeitgenossische Titel : "Relati on und bericht uber die ge
machte undterschiedliche mappas und abril3 ( ... r (SLA MR Best. 86 Nr. 16243). 

29 "Relati on uber di e ( ... ] mappas oder abriB", 1584 Dez. (13) (wie Anm. 16). 
30 Ebd. 
31 Briefwechsel zwischen dem Oberamtmann Curt Thilo von Berlepsch und dem Kanzleiver

waiter und Rat Hektor Emmel im Dezember 1584 (StA MR Best. 81 D 1 Nr. 20.3 112); vg] . auc h 
die "Relation" (s. Anm. 16). 

32 ZUT territorial en Entwi ck1ung dieses Raum es vg! . die Textbiinde zum Histo ri schen Atlas von 
Bayern. Teil Franken : Karl Richter, GemUnden (= Reihe 1 Heft 11), MUnchen 1968, uod Josef 
Facher, Alzenau (= Rei he 1 Heft 18), MUnchen 1968. 

33 Vg!. Gerhard Menk : Philipp Ludwig I. von Hanau -MUnzenbeTg. -In : Hess. Jahrbuch flir Lan-
desgeschichte 32 (l982), S. 127-163. 

34 Protokoll der AschafTenburger Ko nferenz im StA MR Best. 86 Nr. 16245. 
35 StA MR, Urkunden Hanau Id Auswiirtige Beziehungen. 
36 Das Folgende wi eder nach StA MR Best. 86 Nr. 16245. 
37 Zu lsenberger vgl. Ernst Hartmann, Steinau (wie Anm. 27), S. 46-54. 
38 Vo n Adam Bemhard Jordan stammt eine Karte des Freigerichts Al zenau, datiert 1593 (StA 

WUrzburg, Mainzer Jurisdiktio nsbuch 26), Abb. bei J. Fac her, Alzenau (wie Anm. 32). 
39 Bericht des Kanzleiverwalters Emmel an di e hanauischen VormUnder, Graf Johann VI. von 

Nassau und Graf Ludwig von Sayn-Wittgenstein, 1584 Juni 2 (StA MR Best. 86 Nr. 16243). 
40 StA MR Best. 86 Nr. 16245. Dieser Band, der die Zeit von 1578 Febr. bi s 1584 Aug. umfaBt, 

weist gerade flir die Jahre 1582 und 1583 eine Lticke auf. Ein Reskript des G rafen Philipp d. A. 
van Hanau-Li chtenbe rg an di e hanauische Kanzlei 1584 Jan. 17 nimmt jedoch Bezug aufvor-
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ausgegangene Schrei ben aus den Jah ren 1582 und 1583, in den en die Vermessungangeordn et 
sein muL\. 

41 Datierung oach den Rec hnungen des Malers in StA MR Best. 86 Nr. 16243 und 16243, vgl. 
unten Anhang 2 Nr. 11 -I3. 

42 Dies und das Folgende wieder oach SlA MR Best. 86 Nr. 16245. 
43 S. u. Anhang 2 Nr. 6. 
44 Hektor Emmel an Curt Th ilo von Beri epsch 1584 Dez. 11 (S tA MR Best 86 Nr. 16243). 
45 Wie Anm. 31. 
46 Die folge nden Zitate aus dem Schri ftwechsel der Hanauer Kanzlei mit den Vormiindern in 

BuchsweiJer, Dillenburg und Berleburg 1584 Dez. bi s 1585 Juni (S tA MR Best. 86 Nr. 16243). 
47 S. Anm. 29. 
48 Schreiben der Hanauer Kanzlei an die Vormiinder in DilIenburg und Berl ebu rg, 1585 JURi 2 

(StA MR Besl. 86 Nr. 16244). 
49 Vgl. Ingrid Kretschmer, Johannes Dorflinge r und Franz Wawrik: Lexikon zurGeschichte der 

Kartographie (= Enzyklo pad ie der Kartographie Cl l und el2), 2 Bande, Wien 1986, s. v. 
Wandkarte n. 

50 StA MR Best. 86 Nr. 16241. 
51 S. u. Anhang 1 Nr. lOb. 
52 Rechnungen des Malers, s. Anm. 41. 
53 Vg!. Fritz Wolff: Karten im Archi v (= Veroffentl . der Archivschule Marburg 13), Marburg 

1987, S. 29 f. (mit Reges t des Schreibens des Landgrafen Wilhel m IV. an Arnold Mercator 1585 
Marz 22) und die dort angegebene Literatur. 

54 Dem Maler Melchior Appel sol lten fUr die groBe Augenscheinkarte zum Reichskammerge
richtsprozeB Frankfurt 1. Hanau 1575 vier oder fUnfGulden angeboten werden (vg!. StA MR 
Best. 81 D 1 Nr. 21.2 : Oer Anwait Gottwald an Hektor Emmel 1575 Mai 20). 

55 S. u. Anhang 1 Nr. 13 und Abb. 2. Die Karte wird erwahnt im Schriftwechsel der hanauischen 
Beamten im Dezember 1584 und in einem Schreiben Hoffmanns an Paul vo n Welsberg 1587 
Nov. (IOJ (s. u. Anhang 2 Nr. 16). 

56 S. u. Anhang I Nr. 14, die Akten dazu in StA MR Best. 81 C Nr. 133.3. 
57 S. u. Anhang 1 Nr. 19 und 20, die hanaui schen ProzeBakten dazu in Best. 81 0 I Nr. 21112. I 

und Nr. 22. 3 und 4; di e Reichskammerge richtsakten im Repertorium zu StA MR Best. 250 
unter der Signatur F II mit Verweis au f di e Karten verzeich net, aber schon 1871 als fehlend 
verme rkt. 

58 Offensichtl ich durch diese Formulierung ist O. Donner-von Richter a.a.O. (wi e Anm. I) und 
nach ihm Zulch (ebd.) zu der irrigen Annahme veranlaBt worden, Eli as Hoffmann sei in 
Frankfurt "beeidigter Stad tmaler fUr Terrainaufnah men" gewesen. 

59 Die Karte von 1589 mil der Quadrange120b, die vo n 1591 mit 23b. Vg!. StA MR Best. 81 D I 
Nr. 21 112. I. 

60 S. u. Anhang 2 Nr. 18. 
61 Nach der Stadtrechnung 1589, zi ti ert bei Donner-von Ri chter a.a.O. (wie Anm. I), S. 131. 
62 S. u. Anhang I Nr. 16 und 17. 
63 S. u. Anhang 1 Nr. l. 
64 Zu Philipp Strohecker, der sonst ni cht als Kartenmaler bezeugt ist, vg!. Zu lch a.a.O. (wie 

Anm. 1). S. 385. 
65 S. u. Anhang 1 Nr. 9. 
66 S. u. Anhang 2 Nr. 16. 
67 S. u. Anhang 2 Nr. I. 
68 1584 lieferte Arnold Mercator die Karten des Samthospitals Gronau und derNiedergrafschaft 

Katzenelnbogen (vgJ. Kurt Koster a.a.O., wie Anm. 15); Joist Moers haue 1584 mil der Auf
nahme der Herrschaft Schmalkalden begonnnen (vgl. Fritz Wolff a.a.O., wi e Anm. 53, S. 24), 
wahrscheinl ich auch mit der Karte des Gerichts Jesberg (vg!. Fritz Wol ffund Werner Enge! : 
Hessen im Bild alter Landkarten, Marburg 1988, S. 28). 

69 S. u. Anhang 2 Nr. 17. 
70 S. u. Anhang 2 Nr. 6. 
71 Vg!. dazu Ernst Hartmann a.a.O. (wi e Anm. 26). 
72 Eintrag in der Stad trechnung liber des Pfarrturms Abrei.Pung, zitiert bei Donner-von Ric hter 

a.a.O. (wie Anm. I) S. 133. 
73 Die eigenhandige Unterschrift lau tet "Elias Hoffmann Ma!er" (vg!. z. B. Anhang 2 Nr. 6 und 

Nr. 12). 
74 AuBer dem gemalen gold und silber. das der Maler in seine Rechnung ei nsetzt (vg!. oben), 

verwendet er ve rschiedene Ockerfarben, Metalloxyde (fU r helles Grun, Kupfe roxyd fUr 
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Rot), grune Erden und M alachit (81au). Fur die rarbtechnische Bestimmung danke ich Frau 
Birgit Kummel M.A., Teilnehmerin an meiner Obung an der Philipps-Universitat im SS 1988. 

75 Diese Feststellung beruht aufStichproben bei den einzelnen Karten, nicht auf ei ner systema-
tischen Genauigkeitsuntersuchung, die an anderer SteUe nachgeholt werden so il. 

76 Vg! . Ingrid KrelSchmer (u. a. ) (wie Anm. 49) s. v. Kartensch rift. 
77 Die folgenden Angaben oach den im Anhang 2 Nr. 1-12 aufgelisteten Briefe n des Malers. 
78 Elias Hoffmann an Peter isenherger 1584 Mai 24 (5. u. Anhang 2 Nr. 8). 
79 An Paul van Wel sberg 1584 Febr. 3 (5. u. Anhang 2 Nr. 2). 
80 Die gleiche Orientierung we isen die Blatter des Oderschen Kartenwe rkes van Kursachse n, 

das etwa in der gleichen Zeit - ab 1586 - ents tanden ist, aur. Die von HofTmann angewandte 
Methode sc heint mit der von Oder, wie sie Fritz Bonisch : Genauigkeitsuntersuchungen am 
Odersche n Kartenwerk von Kursachsen (= Abh. des sikhs. Akademie der Wissenschaften, 
Phil. -hist. Kl asse Bd. 61 Hen 3), Berlin 1970, ausfti. hrli ch beschreibl (insbes. S. 15 fT.), wei tge
hend uberei nzustimmen. 

81 S. u. Anhang I Nr. lOa, Abb. I. 
82 Von HofTmann selbst s ind keine Aufzei chnungen uber die MeBergebnisse und Vorskizzen 

fUr das Konzept erhalten. Urn welcherart Material es s ich gehandelt haben kann, erfahren wir 
aus den Akten eines spateren Prozesses (Abtei Seligenstadt 1. Hanau 1616, StA MR Best. 81 0 
I Nr. 115). Hier so llte der so nst ni cht bekannte Maler Erhard SanBdorff, Burger zu Gelnhau
sen, ei ne Augensc heinkarte anfertigen. Da er vorzeitig verstarb, wurden seine Papiere be
sc hl agnahmt. Sie werd en besc hrieben a1 s eineblo.p weijJ mappam von schlechten weijJenpapier. 
beneben sein (SanBdorfT) schreibta/ el. darinnen er die griintz des augenscheins verzeichnet. Auf 
der Schreibtafel waren die gradus nach dem compass und derveldrrucken map schlecht verzeich
net. 
Eine genauere Vo rstellung von den Vermess ungsunlerlagen vermitteln die ,,23 BII. Berech
nungen und Skizzen zur Kartenaufnahme in der Ni edergrafschaft Katzenelnbogen und der 
Herrsc haft Eppstein", di e s ich (unter diesem Tite!) im StA Darmstadt, Karten P 1 Nr. 791, be
rinden. Sie gehoren, was bi sher ni chl bekannt war, zu Wilhelm Dili chs Landtafeln . Eine aus
fUhrl ic he Beschreibung dieses wi chtigen Fundes wird in anderem Zusammenhang gegeben 
werden. 

83 So im Mai 1584 im Bi ebergrund (s. u. Anhang 2 Nr. 6). 
84 Die folgenden Angaben nach den Rechnungen des Malers (5. u. Anhang 2 Nr. 11-13). 
85 Elias HofTmann an Paul von Welsberg 1584 Aug. 3 (s. u. Anhang 2 Nr. 10). 
86 Auch die Oderschen Karten von Kursac hsen wurden als Nadelkop ie n angefertigt : vg1. Fritz 

Boni sch a.a.O. (wie Anm. 80), S. 19. 
87 Bei den bei den Ausfertigungen der Frankfurter ProzeBkarte von 1591 (s. u. Anhang I Nr. 20a 

und b). Vo n den 376 Karten, bi s 1600, die Krausen in seinem fnventar (s. Anm. 8) auflUhrt, 
s ind nur drei in dieser Technik hergestellt. 

88 Vgl. oben Anm. I. 
89 Vgl. Ko nrad Bund : Findbuch der Epitaphienbucher (1238) -1928 und Wappenbucher ( ll90)-

1801 (= Mitt. aus dem Frankfu rter Stadtarchiv 6), Frankfurt am Main 1987. 
90 S. u . Anhang 2 Nr. 16. 
91 BI. 31 und 31'; vgl. Konrad Bund a.a.O. (wie Anm. 89) und Ro lfWalther: Das Hausbuch der 

Familie Melem. Ein Trac htenbuch des Frankfurter Partiziats aus dem 16. Jahrhundert, Frank
furt 1968. 

92 Vgl. Donner-von Ri chter a.a.O. (wie Anm. I), S. 141. 
93 Ebd. S. 149. 
94 So schon auf der Bayernkarte Aventins 1523, au fPhilipp Apians Bayeri schen Landtafeln 1568, 

auf der Rh ei nkarte van Kas par Vopel 1555, auf der Rottweiler Pirschge richtskarte 1564. Die 
Beispiele, di e um zahlreiche andere vermehrt werden konnen, si nd entnommen aus : 
Ruthardt Oehme: Geschi chte der Kartographie des deutschen Sudwestens, Konstanz und 
Stuttgart 1961; und Hans Wo1fT: Ca rtographia Bavariae. Bayern im Bild der Karte (Katalog der 
Au ss tellung), Munchen 1988. 

95 S. u . Anhang 3 und Abb. 3 und 4. 
96 In den Mu seen und Archiven findet s ich gelegenllich elwas von di eser Gebrauchsheraldik, 

den au r Holz, Blech oder Pappe gemaiten Wappen . Das StA Marburg besi tzt ungefahr ei n 
Dutzend Papptafeln mil Wappen aus Waldecke r Bestiinden. Vgl . Hans-Peler Lachmann und 
Werner Moritz : Au s den Schatzen des Staatsa rchivs Marburg. Auss tellung aus AnlaB des 
50. Jahrestages der Einweihung des Archivgebaudes am Friedrichsplatz (22. Oktober 1988), 
o.O.oJ. (Marburg 1988), S. 7. 

97 Vgl . d ie Abbildungen bei Konrad Bund a.a.O . (wie Anm. 89). 
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98 Vg! . Ingrid Kretsc hmer lu .a.) a.a. O. (wi e Anm. 49) s. v. Kartusc he. 
99 Donner-von Richter und Zulch (wie Anm. I) geben, ausgehend vom Datum des Begrabnisses 

1592 Mai 29, als Todesjahr 1592 an, Thieme Becker (wie Anm. I) und Bagrow/S kelton (wi e 
Anm. 6) halten auch 1591 fUr mogl ich. Die Witwe Anna 5011 nach Zu lch a.a.O. S. 381 1592 
Okt. 11 begraben sei n, ebd. S. 414 ist sie als SchwiegermutterUfTenbachs 1599 zu Homberg in 
Hessen gestorben. Au ch die fo lgenden genealogische n Oaten bedtirften der Oberpriifung. 

100 Vgl. Zulch a.a.O. (wie Anm. 1) S. 485; Th ieme-Bec ker (wie Anm. l), Bd. 20, Leipzig 1927; Fritz 
Herrmann und Leo nhardt Kraft (Hg.): Dani el Meissners Thesaurus Philopo liticus (politi 
sches Schatzkastlein), Heidelberg 1927; Alexander Dietz : Frankfurter Handelsgeschichte, 
Bd. 3, Frankfurt 1921 (Nac hdruck 1970), S. 93 . 

101 Vg! . ZUlch a.a.O. (wie Anm. I) S. 414. 
102 Vgl. Fritz Herrmann und Leonhardt Kraft a.a.O. (wie Anm. 100) S. XL. 
103 Vgl. Zill ch a.a.O. (wie Anm. I) S. 471. 
104 Vgl. Ziilch ebd . S. 471. Zu m Hai ner Hofin Frankfurt, der zunachst im Besitz des ve rt riebenen 

Abtes des Kl osters Haina verblieben war und nach dessen Tode 1558 von Hessen eingezogen 
wurde, vgl. Eckart G. Franz: Kloster Haina, Regesten und Urkunden, Bd. 21. Halfte (= Ver
offentl . der Hi storisc hen Kommission fUr Hessen und Waldeck IX. 6), Marburg 1970, S. 
672fT. ; und K. WolfT, R. Jung und J. Hii lse n : Die Baudenkmaler in Frankfurt a. M., Bd. I , 
Frankfurt 1896, S. 223. Der weitlaufi ge Gebaudekomplex hinter dem Do m is t auf HofTman ns 
Stadtkarte (s. u . Anhang 1 Nr. 17) und auf seinen andere n Karten, die die Ortstage von Frank
furt wiedergeben (s. u. Anhang 1 Nr. 6 und 7) deutlich zu erkennen. 

105 Vgl . Anhang 2 und Abb. 5. Facsi miles von Briefen von Jo hann Mercato r und Jo ist MoeTS 
bringt K. Schafer (wi e Anm. 16), S. 148 f. Eine Auswahl vo n Po rtrats und eige nhandigen Brie
fen von Kartographen aus den Bestiinden des Staatsarchivs Marburg befi ndet s ich in Vorbe
reitung. 

106 An Pau l von Welsberg 1584 Febr. 3 (5. u . Anhang 2 Nr. 2). 
107 An denselben 1584 Aug. 3 (s. u . Anhang 2 Nr. 10). 
108 An denselben 1584 Jan . 31 (5. u . Anhang 2 Nr. 1) . 
109 Wie Anm. 106. 
110 Vgl. oben, mit Anm. 98. 
I11 Vg!. dazu Do nner-vo n Ri chter und Ztilch a.a.O. (wie Anm. I). 
112 Vgl. Waiter M. Brod : Frankische Hof- und Stadtmaler als Kartograp hen. - In : Kartenge

schichte und Kartenbearbeitung, Festsc hri ft zu m 80. Gebu rtstag vo n Wilh el m Bonacker, hg. 
vo n Karl-Heinz Meine, Godesberg 1968, S. 49-57; Ruthardt Oehme (wi e Anm. 94); Hansmar
tin Schwarzmaier (wie An m. 7). 

113 Zu Oder vgl. Fritz Ba ni sc h a.a.O. (wi e Anm. 80), zu Gadner : Ruthardt Oehme a.a.O. (wie 
Anm. 94), S. 35 fT., zu Dili ch : E. E. Stengel (wie Anm. IO). 

114 So nach Donner-von Ri chter und Ziilch a.a.O. (wie Anm. 1); bei Dietz a.a.O. (wie Anm. 100) 
wird Elias HofTmann nic ht als Drucker oder Buchhandl er erwahnt. 

11 5 Ober Lehrbticher der Landmess ung vgl . Franz Adrian Dreier: Winkelme6instrumente, Ber
lin 1979, und Hans WolfT a.a.O. (wie Anm. 94), cp. 3.4, S. 89fT. U nter den bi s etwa 1575 veraf
fentlichten (u. a. Peter Apians Instrument-Buch 1533 und die Neuauflage des "Cosmographi
cus" 1550, C hri stop h Schi 61ers "Geometria" 1569 und Rei nholds "Bericht vo m Feldmessen 
und Markscheiden" 1574) befi nd et sich auch ei ne 1535 in Frankfurt gedru ckte "Geometrei" 
von Jakob K6 bel, di e eine Anleitung zu m kiinSllichen Messen und absehen allerhand hiihe,jle
che, ebene, weile und breite, als rhurn, kirchen, biiw, bourn, velder und iicker ... geben will. 

116 Philipp UfTenbach , De quad ratura ci rcul i, ziti ert nach Do nner-von Richter, a.a. O. (wie Anm. 
1), S. 153. 

Anhang 1: Lisle der nachweisbaren Karten von [ lIa5 Hoffmann 

1. Grenze zwischen Hessen-Darmstadt und Isenburg in der westlichen Dreieic h bei den Do r
fern Trebu r. Nauheim und Mo rfelden 1581 
Nicht erhalten bzw. ni cht nachweis bar, erwahnt in acti s StA Darmstadt Best. E 12 Konv. 146 
fol. 206, 208. Verfasserschaft HofTmanns nicht ganzsicher, viellei cht gemeinsam mit oder von 
Phi lipp Strohecker (vgl. oben) 

2. Amt Babenhausen 1581 
ca. 1 :16000, 140x 118 cm, kolorierte Federzeichnung, Reinzeichnung 
SlA Darmstadt Best. P 1 Nr. 153 

3 a. Amt Rieneck mit FellerGrund, Lo hrhaupten und einem Teil derPflegeder J06 ("Nr.I") (1584) 
angeklebt : Gericht Altenha61au und der Bi ebergrund ("Nr. 6") [1584] 

96 



ca. 1: 17000, zusammen I06X 244 cm (l06X 164 + l06x 80 cm) kolorierte Federzeichnung, 
Reinzeichnung 
SLA Marburg, Karten A 11 

b. Dasselbe, Konzept (1 584] 
ca. 1: 18000, 120 x270 cm 
StA Marburg Karten R 11 45 

c. Dasselbe, Zweitausfertigung (1 584?] 
StA Wu rzburg, Karte n Mainze r Se rie Nr. 64 d. Verz., Abb. (A usschnitt) in : Histori scher Atlas 
von Bayem, Teil Franken, Reihe 1 Hen 11 , Gemu nden, bearb. von Karl Richte r, Munchen 
1968, Abb. I und 2; und in : Kunstdenkmaler vo n Bayern. Bezirksamt Gemunden, bearb. von 
A. Feu lner, Munchen 1920. 

4a. Ami Partenstei n ("Nr. 2") 
ca. L 17000, 84 x 138 cm, kolorierte Federzeichnung, Rei nzeichnung 
StA Marburg, Karten All 

b. Dasselbe, Konzept 
ca. 1: 16000, 88 x 145,5 cm 
StA Marburg, Karten R 11 44 

Sa. Das Freigerichl Wi lmundshei m vor dem Berge (Alzenau) ("Nr. 3") 
ca. I : 23500, 92 x 134 cm, kolorierte Federzeichnung, Rei nzeichnung 
StA Marburg, Karten R It 3912 

b. Dasselbe, Zweitausfertigung 
ca. 1:23500, 94 x I22 cm 
StA Marbu rg, Karten R IJ 39/1 

c. Dasselbe, Kopie 
ca. 1: 23500, 96x 124 cm 
StA Marburg Karten R Il 39/3 

6. Die Dorfer Nied und Griesheim ("Nr. 4") 
ca. 1: 12 800, 82x 120 cm, kolorierte Federzeichnung, Reinzeichnung 
StA Marburg, Karten R 11 40 

7. Das Gericht Bomheimer Serg ("Nr. 5") 
ca. 1: 25000, 93,5 x 119 cm, kolorierte Federzeichnung, Rei nzeic hnung 
StA Marburg, Karten R 1141 

[1584[ 

[1584[ 

[l582J 

[l584J 

1713 

[1 583J 

[1583J 

8a. Gericht AltenhaBlau und der Biebergru nd ("N r. 6") (1584] 
Reinzeichnung 

b. Dasselbe, Konzept (1 584] 
Reinzeichnung und Konzept si ndjeweil san di e Karte "Nr. I" angemgt (s. o. Nr. 3a und 3 b mit 
der dort gegebenen Beschreibung) 

9a. "Anfang der Obergrafschaft" (siidlicher Teil des Amles Steinau) ("Nr. 7") (1584) 
ca. 1: 17000, 70x244 cm, kolorierte Federzeichnung, Reinzeic hnung, nur teil weise ausge
mhrt 
StA Marburg, Karten A 11 

b. Dasselbe, Konzept [15841 
ca. 1:15000, 72 x 136 cm 
StA Marburg., Karten PII 14.875 

lOa. Die ganze Grafschaft Ri eneck [1584] 
ca. 1 :17000, 260x244 cm 
Aus den Slattern Nr. 1, 2,6 und 7 (s. o. Nr. 3a, 4a, 8a und 9a) unter Beimgung eines weil3en 
Slatles r. u. (84 x 106 cm) zusammengenaht 
StA Marburg, Karten A 11 

b. Dasselbe, verkleinerte Kopie (nach 1600] 
ca. 1 :70000, 66x 65,5 cm, kolorierte Federzeichnung 
StA Marburg, Karten P 11 14930 

11. Aufnahme hessischer Gebiete im Vogelsberg 1584 
nicht erhalten (oder nic ht ausgefLihrt), erwahnt in ei nem Schreiben HofTmanns an den Amt
mann der Obergrafschaft Paul von Welsberg 1584 Jan. 31, in StA Marburg Best. 86 Nr. 16245 
(5 . u. Anhang 2 Nr. 1) 

12. Baurisse fLir die Gebaude des Amtmanns Paul von Welsberg 1584 
Nicht erhalten, erwahnt in einem Schreiben HofTmanns an Paul von Wel sbergl584 Mai 7, in 
StA Marburg Best. 86 Nr. 16245 (s. u. Anhang 2 Nr. 6) 
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13. Grenze zwischen Hanau und Huuen bei Marborn und Steinau [IS85J 
ca. I : 3 300, 89X 90 cm, kolorierte Federzeichnung, Reinzeichnung 
SlA Marburg, Karten R 11 42 

14. Grenze zwischen Hanau und Isenburg bei AltenhaBlau und Hailer (1585J 
ca. I : 7000, 83 x 96 cm, kolorierte Federzeichnung, Reinzeichnung 
SlA Marburg, Karten P 11 14.932 

I S. Aurnahmen im Amt Schwarzenrels mit Brandenstein an den (, r..: nzen gegen Fulda und 
Hutten IS87 
Ni cht erhalten (oder nicht ausgefUh rt), erwii hnt in einem Schreiben HofTman ns an Paul van 
Wel sberg IS87 Nov. [101, in SlA Marburg Bes t. 86 Nr. 16243 (s. u. Anhang 2 Nr. 16, vg! . auch 
oben Nr. 9) . 

16. Oas Territorium der Reichsstadt Frankfurt (I S87J 
ca. 1: 100000, 36x 46 cm, Kuprerstich van Heinri ch Wi erich nach der Karte van Elias Ha fT
mann 
StA Marburg, Karten P 11 73 
Abb. in: Bernard Muller : Bilderatlas zur Geschichte der Stadt Frankfurt am Main, Frankrurt 
a. M. 1916 (Nac hdru ck 1976), Tarel IS . Zur Oatierung vgl. oben. 

17. Stadtkarte van Frankfurt am Main [1587J 
Nicht erhalten ; Abb . des Kuprerstichs van Hei nrich Wierich in : Bernard Mull er, Bilderatlas 
(s. o. Nr. 16), Tarel 16 

18 a. Oas Gebiet westHch der Frankrurter Landwehr bis Griesheim und ROdelheim 1589 
ca. I : 2500, 225 x 170 cm, kolorierte Federzeichnung, Rei nzeic hnung 
StA Marburg, Karten A 19 

b. Oassel be, Zweitausrertigung 1589 
Nicht e rhalte n, ehemals im Stadtarchiv Frankfurt, Planroll e Nr. 5. 

19. Aurnahmen in Solms-Braunrels 1590 
Nichl erhalten (oder ni ch! ausgefUhrt), erwiih nt in ei nem Schreiben HofTma nns an den 
hanauischen Kanzleiverwalter Hektor Emmel1590 Nov. 5, in SlA Marburg Best. 81 0 I Nr. 
22.3 (s. u. Anhang 2 Nr. 17, vg! . dazu oben) 

20a. Oas Gebiet westlich der Frankfurter Landwehr bis Griesheim und Rodelhei m 1591 
ca. I : 2 300, 170x 160 cm, Dec kfarben aur Leinwand 
StA Marburg, Karten A 18 

b. Dassel be, Zweitausrertigung 1591 
SlA Marburg, Karten A lOb 

c. Dasselbe, Drittausrertigung 1591 
nich! erhalten, ehema!s im Stadtarchiv Frankrurt, Planro lle Nr. 6 

Anhang 2: Lisle der elgenhlndlgen Bride und sonstigen Schrtrts lD cke von Eliu Hoffmann 

1. An Paul von Wel sberg, Amlmann der Obergrarschafi zu Steinau 1584 (Jan.J 31· 
BiUe um Aursc hub fUr den Beginn der Karlierungsarbeiten in der Grafschart Rieneck 
SlA Marburg, Best. 86, Nr. 16245 
• in der Vorlage irrtumlich .. 31 tag rebruarii 1584" 

2. An Paul van Wel sberg 1584 Febr. 3 
Erneute BiUe um Aurschub 
SIA Marburg, Best. 85 Nr. 15245 

3. An Pau l von Welsberg 1584 Febr. 8 
Erkrankung HofTmanns 
SlA Marburg. Best. 86 Nr. 16245 

4. An Paul vo n Welsberg 1584 Febr. 17 
Erkrankung HofTmanns 
SlA Marburg, Best. 86 Nr. 16245 

5. Zellel zu r Vorlage be l de r Hanauer Kanzlei 1584 April 21 
Erkliirung ilbe r den Arbei tsbegi nn in der Grarschart Ri enec k 
SlA Marburg, Best. 96 Nr. 16245 

6. An Paul van Wel sberg 1584 Mai 7 
Beginn der Karli erungsarbeiten, Baupliine fUr Gebaude Wel shergs 
SlA Marburg, Best. 86 Nr. 16245 

7. An Paul van Welsberg 1584 Mai 12 
Arbeits beginn in AltenhaBlau, Vermess ungen im Biebergrund· 
SlA Marburg, Best. 86 Nr. 16245 

98 



- Fragment, di e obere Htilfie des Blattes, die moglicherweise Pri ... atnac hri chten fUr Wel sberg 
enthalten hat, fehlt 

8. An Peter Isenberger, Amtskeller zu Steinau 
Vermessu ng im Amt Parte nstein ; PS : trunksuchtige Pfarre r zu Loh rhaupten 
StA Marburg, Best. 86 Nr. 16245 

9. An Peter Isenberger 
Vermessung im Amt Partenstein ; PS : trunksO chliger Pfan er zu Lohrhaupten 
StA Marburg, Best. 86 Nr. 16245 

10. An Paul ... on Welsberg 
Bericht Ober den Stand der Kartierungsarbeiten , BiUe urn Vorschu6 
StA Marburg, Best. 86 Nr. 16245 

1584 Mai 24 

1584 Juni 7 

1584 Aug. 3 

11. 

12. 

Rechnung Ober die Karte des Freigerichts Al zenau (= BeHage zum 
Nr. 10) 

Sch reiben unler 
1584 Aug. 

praes. 1584 Oez. 12 Rechnung Ober die 1583 und 1584 geleistete Arbeit an den Karten 
StA Marburg, Best. 86 Nr. 16243 

13. Zweitschrift der Rec hnung (5. Nr. 12) 
StA Marburg, Best. 86 Nr. 16243 

14. Zenel zu r Vorl age bei der Hauaue r Kanzlei 1585 Juni 25 
BiUe um Aufschub flir die Karti eru ngsarbeiten bel den Grenz ... erhandlungen zwi schen 
Hanau und Isenburg bei Altenha61au 
StA Marburg, Best. 81 C Nr. 133.3 

15. Zettel zur Vorlage bei der Hauauer Kanzlei 
ErkJtirung uber den Arbeits beginn an der Isenburger Grenzkarte 
StA Marburg, Best. 81 C Nr. 133.3 

1585 Juni 28 

16. An Paul ... on Welsberg 1587 No .... (10]-
Obersendung ... on Wappen, BiUe urn Bezahlung der Karten ... on Marborn und Altenha61au 
(5.0. Anhang 1 Nr. 13 und 14) und urn Vorschu6 aufd ie Karte der Obergrafschaft 
StA Marburg, Best. 85 Nr. 16243 
... Tagesdatum ausgelassen, praes. Hanau 1587 No .... 11 

17. An Hekto r Emmel, Rat und Kanzlei ... erwalter zu Hanau 1590 No .... 5 
Anfertigung der Augenschei nkarte im Reichskammergerichtsproze6 Frankfurt 1. Hanau 
StA Marburg, Best. 81 0 I Nr. 22.3 

18. Rechnung uber die Karte zu m ReichskammergerichtsprozeB Frankfurt 1. Hanau (Anlage zu m 
Schreiben des solmischen Rats Terhell an die Kanzlei zu Hauau) 1591 Febr. 13 
StA Marburg, Best. 81 0 I Nr. 22.3 

Anhang 3: Die griS6eren W.ppen .ur den Karten von [ Uu Horrmann 

Die Zah len in K1ammern verweisen auf die Karten in der LiSle in Anhang 1. Die Gro6enangaben in 
cm beziehen sich, wenn nicht ande rs angegeben, auf die Hohe des ganzen Wappe ns. 

Reich 
I. Doppeladler in dem uber der Kartusche aufgesetzten SchHd, 20 cm (20 b) 

Frankfurt 
2. Adler in geschweifter Kartusc he, 27 cm (20 b) 
3. Adl er in dem uber der Kartu sche au(gesetzten Schild, IS cm (lOa) 
i . Adler in geschweifte r Kartusche, 17 cm (l8a) 

Hanau 
5. Hanau-Munzenberg-Ri eneck, in runder Kartusche, (is 20 cm (20 b) 
6. Hanau-Ri eneck, freistehend, 17 cm (lOa). s tark beschtidigt 
7. Hanau-Munzenberg-Rieneck, in runder Kartusc he, (ZS 20 cm (20a) 
8. Hanau-Rieneck, in runder Kartusche. (ZS 19 cm (18a) 
9. Hanau-Rieneck, in rund er Kartusche, (ZS 22 cm (5 b) 

10. Hanau-Rieneck, in runder Kartusche, (is 20 cm (5a) 
11. Hanau-Munzenberg-Ri eneck, Schild im Lorbeerkranz. (is 15 cm, dariiber Helmzier (Schwan). 

Gesamth ohe 23 cm (6) 
12. Hanau-Munzenberg-Ri eneck, Schild in runder Kartusche, eingefa6t ... on Helmdecken und 

Helmzier. freistehend. 23 cm (7) 
13. Hanau, in runder Kartu sche, (is 13,5 cm (13) 

Hutten 
14. Wappen in runder Kartusc he. (is 11 ,5 cm (13) 
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Isenburg 
15. Wappen freistehend, 17 cm (lOa) 
16. Wappen freistehend, 17 cm (10a), beschadigt 

Kurmai nz 
17. Auf griiner, van der Kartusche herabhangender Standarte 20x 22 cm (lOa) 

Solms 
18. Wappen in geschweifier Kartusche, 18 cm (20 b) 
19. Wappen in geschweifter Kartusche, 18 cm (18a) 
20. Wappe n in geschweifter Kartusche, 18 cm (20a) 
21. Wappen in runder Kartusche, 0 22 cm (5 b) 
22. Wappen in runder Kartusche, 0 19 cm (Sa) 

Wurzburg 
23. Wappen in runder Kartu sche, 0 16,5 cm (lOa), beschadigt 
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