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Vorwort 

SA Die PhilippsuniversWit und Wilhelm Dilich, der Verfasser der 
,Hessischen Chronica' und des ,Kriegsbuchs', der Zeichner hessi
scher und kursachsischer Stadte und Burgen, gehoren zusammen. 
Schan der Student sah die Schonheit Marburgs und hielt sie fest 

• INT. H 7: Einleitung des 1927 zur Vierhundertjahrfeier der UniversiHit Mar
burg mU 24 meist farbigen Tafeln und Doppeltafeln und 15 Abbildungen im Text 
unter dies em Titel im ELwERTschen Verlag in Marburg erschienenen Werkes. 
Weggelassen sind hier die ,Beschreibungen' der Landtafeln (S. 18-21) mil Aus
nahme def allgemeinen Vorbemerkung sowie die beigegebenen ,Urkunden' 
15.22-26).) 
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I. Anfange der Landesvermessung in Hessen 487 

im Bilde. Und nadlmals entstand als das Werk langer Jahre bei 
wiederholten Aufenthalten und Besudlen seine ,Urbs et academia 
Marpurgensis', jene mit zahlreidlen Bildnissen gezierte Besdlrei
bung der Stadt, der Hodlsdlule und der von Anbeginn an ihr 
l~hrenden Professoren; aus der Feme, in die ihn die Ungnade 
seines Fursten vertrieben, hat er es wohl, wie er langst plante, 
seiner Alma mater bei ihrer ersten Jahrhundertfeier uberreidlt, 
in der Handsdlrift, die nodl jetzt ihr Eigentum is!. So mag audl 
heute, nadl weiteren drei Jahrhunderten, der Alte in der Sdlar der 
Gratulanten nidlt fehlen. Seine Gabe ist dieses Mal ein StrauB 
von Blumen, die bisher, von wenigen gekannt, hier und dort im 
Verborgenen bluhten. Es sind Biumen, die in der Heimat wudlsen, 
an der Fulda, an der Weser und am Rhein, im Taunus, Knull und 
Kellerwald, im ganzen Raume der weiten Landsdlaft, die audl 
das Arbeitsfeld des ,Gesdlidltlidlen Atlas von Hessen und Nassau' 
is!. Damit wird fur diesen selbst das Werk, das er in Meister 
Dilidls Namen uberreidlt, zu einem symbolisdlen Zeidlen, mit 
dem audl er aus seiner Werkstatt ,die liebe Nahrmutter' gruB!. 

Sind denn aber die bunten Biatter, die wir hier bieten, der 
Muhe wert? GewiB stehen unter den Quellen, die dazu heifen, 
die historisdle Wandlung einer Landsdlaft in Kartenbildem zu 
rekonstruieren - das will ein ,gesdlidltlidler Atlas' -, die kar
tographisdlen Leistungen der Vergangenheit meist nidlt in der 
ersten Linie. Erst die jungeren unter il-.nen, die etwa mit dem 
18. Jahrhundert anheben, pflegen so genau und zuverlassig zu 
sein, daB sidl unmittelbar mit ihnen arbeiten laB!. Um so merk
wurdigere Ausnahmen sind die wenigen alteren, von denen man 
das sagen darf. Und darf man es audl nidlt von ihnen sagen, so 
kiinnen sie dodl als Zeugen der geistigen Bewegung im Ubergang 
vom sedlzehnten zum siebzehnten Jahrhundert, in denen die Ent
widdung der Kartographie ein bedeutsames Kapitel der Wissen
sdlaftsgesdlidlte bildet, von Gewidlt sein, zumal dann, wenn 
ihnen ein kunstlerisdler Einsdllag innewohn!. 

Dilidls hessisdle ,Landtafeln' kiinnen in alien diesen Beziehun
gen getrost bestehen. Wie ein Berg ragt dieser ,Kartenmaler' in 
seiner Zeit: ein Landmesser, der bereits ungewiihnlidl exakt zu 
arbeiten verstand und seine aus der Wirksamkeit des hessisdlen 
Landgrafen Wilhelms des Weisen und des Geographengesdlledl
tes der Mercators zu begreifende tedlnisdl-physikalisdle Bildung 
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mit weiten historisch-antiquarischen Interessen verband; ein 
Ktinstler gar, der die Karte, wie keiner vor ihm und vielleicht 
keiner mehr nach ihm, als lebendige Landschaft sah und zu ge
stalten wuBte. 

7A I. Anfange der Landesvermessung in Hessen 

Die Zusammenballung des mittelalterlichen Territorialstaates, 
de ss en mannigfaltige Bestandteile noch zerstreut im Gemenge 
lagen, zu geschlossener Einheit wedcte im Laufe des 16. Jahrhun
derts tiberall das Bedtirfnis, vom Antlitz des Landes, das er in sich 
schloB, eine zusammenhangende, tiber Lage und Ausdehnung 
orientierende Vorstellung zu gewinnen. Die wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritte des Kartenwesens, wie sie se it der 
zuerst 1544 erschienenen ,Cosmographey' Sebastian Mtinsters, des 
Vaters der deutschen Landkarte, allmahlich zutage traten, kamen 
diesem Bedtirfnis entgegen. So entstand in der zweiten Haifte des 
Jahrhunderts allenthalben und zum Teil unter personlichster Be
teiligung des Landesherren selbst, ,Mappen' einzelner Territorien 
und Landschaften1• 

26C 1 VgL A. BREUSING, Leitfaden durch d. Wiegenalter d. Kartographie b. z, J. 
1600 (3. Dtsch. Geographentag Frankfurt a. M., 1883) , V. HANTSCH, D. landes· 
kundl. Literatur Deutschlands im Reformationszeitalter (Ot. Geschbl. I, 1900, 
S. 18ft., 41 ft.), W. RUGE, Alteres kartograph. Material in dtsch. Biblioth. 1-5 
(Nachr. Gott. 1904, 1906, 1911, 1917. Beihelt 16), W. WOLKENHAUER, Alls d. Gesch. 
d. Kartographie in: Dt. geograph. Bl. 33 (1910) S. 239ll., 36 (1913) S. 136ll., H. 
BESCHORNER, Matthias Oder in: Mitt. d. Ver. f. Erdk. z. Dresden, 1924, S. 6 ft. -
Eine aktenma6ige Darstellung der Anfange des hessischen Kartenwesens, wie 
iiberhaupt seiner ganzen Geschimte, ist eine wichtige Aufgabe des ,Gesmimt· 
limen Atlas von Hessen und Nassau'. Von den bisherigen Versumen sind am 
wertvollsten die Aufsatze von H. REUSSE in: Zs. f. hess. Gesm. 2 (1840) S. 299 
-341 und DORN in: Zs. f. Vermessungswesen (1914) S, 457 ff.; auBerdem vgl. 
v, SYDOW, D. kartograph, Standpunkt Europas in: Petermanns Mitt. (1859) S, 
209- 256 u. W. WEIDEMANN, Z. Gesm. d. Geogr. in Hessen in: Hessenland 38 
(1926) S, 1 4. W. JORDAN und K. STEPPES, D. dt. Vermessungswesen 2 (1882) 3, 
Absmn. sowie Aufsatze von GEHRMANN u. KOTHE in: Zs. f. Vermes sung sw. 1874 f.. 
1884, 1892 u. EMELIUS in: Allgemeine Vermessungsnachrichten 1909 kommen flir 
die alteste Zeit nimt in Betracht. In Hessen ist (nimt mehr, wie ichJ nam einem 
Hinweis von W. DERSCH (annahm,J das friiheste Zeugnis fUr das Interesse des 
Staales an der Landkarte die Anweisung Landgraf Philipps von 1543 (vgl. Pol. 
Arch. d, LandgI. Phil. d. GroBm. v. Hessen 3 (Veri:iffentl. d. Hist. Kommiss, f. 
Hessen u. Waldeck XXIV I, 1954) S. 594 NI. 2981J: die mappa del von Ulm sol 
man zu CasseJ abmalen lassen und den von Ulm widerschkken. [Schon 1528 
plante Philipp, eine Ubersichtskarte des lands zu Hessen, eine hessjsche map
pen, herstellen zu lassen; vgl. L. Zu.i~IEnMANN, D. okonomische Staat Landgraf 
Wilhelms IV. 1 (1933) S. 126.) 
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I. Anfange der Landesvermessung in Hessen 489 

In Samsen' war es die Karte des Hiob Magdeburg (1566) und, 
kurz vor 1584, die 16 Landtafeln des Kurstaates, die auf den Kur
fiirsten August selbst zuriickgehen, in Bayem Philipp Apians 
,XXIIII bairisme Landtaflen', die 1568 gedruckt wurden', in Wiirt
temberg, nam VorHiufem von 1559 und 1575, die 29blattrige ,Cho
rographia' des Georg Gadner von 1596', 

Vor allem aber tritt hervor der Niederrheinlander Gerhard 
Mercator, der Sm6pfer der modemen Weltkarte (1569) und der 
Karte von Europa (1554), Er, der smon urn 1540 mit einer Territo
rialkarte von Flandem vorangegangen war, stellte 1564 nam eige
ner Messung eine, leider verlorene, Karte von Lothringen her, urn 
in den beiden folgenden Jahrzehnten nam und nam, nur teilweise 
nam eigenen Messungen, aber stets nam den besten erreimbaren 
Quellen, ganz Deutsmland zu bearbeiten auf 26 Blattern, die 1585 
zugleim mit den Karten von Gallien und den Niederlanden als 
,Gellllaniae tabul<: geographicae' im Druck ersmienen und spater 
in Mercators Atlas aufgegangen sind", 

Durm zwei Generationen fiihrte Gerhards Familie seine Werk
statt fort", Und das ist insofern besonders bedeutsam in unserem 
Zusammenhang, als sie in dieser kurzen Zeit in und fiir Hessen 
gearbeitet hat", 

Der alteste Sohn Amold war smoll 1567 mit einer Doppelkarte 
des Erzstiftes Trier aufgetreten, von der die eine Halfte erhalten 
is!', Etwa 15 Jahre spater hat ihn Landgraf Wilhelm der Weise, 

2 Vgl. A. KIRClUlon' in: Neues Arch. f. Sadts. Gesdt. u. Altertumsk. 11 (1890) 
S. 319 ft.; LIPPERT ebd. 12 (1891) S. 80 ft.; 1. Scm-nOT, KurHirst August v. Sadtsen 
als Geogr. (1898); H. BESCHORNER, Landesvermess. u. Kartenw. Sadtsens b. 1780 
in: Beitrage zur dt. Kartogr. (1921) S. 31 ft.; B. PATTENllAUSEN, D. Landesaufnahme 
Sachsens in: Mitt. d. Ver. f. Erdk. zu Dresden 3 (1921) S. 119 ft.; BESCHORNER, 
Oder S, 18 If. 

:s Vgl. O. HuPP, Philipp Apians bayer. Landtafeln U. Peter Weiners Choro· 
graphia Bavariae (1910; war mir nicht zuganglich), zusammenfassend zuletzt 
BESCHORNER, Oder S. 15 f . 

• Vgl. C. RECELMANN, Abri6 einer Gesch. d. wilrtt. Topographie in: Wurtt. 
Jbb. f. Statistik u. Landesk. 1893 S. 19 ft. Uber andere Lander, so Schlesien 
(1561). AltpreuDen (1576), EI.aD (1576), vg!. BESCHORl<ER, Oder S. 13 If. 

5 Vg!. H. AVERDUNI: U. J. MOLLEII.·REINllARD, Gerhard Mercator in: Petermanns 
Mitt. Erg.-H. 182 (1914) S. 65 If., 22 If., 53 If., 62. 

I Vg!. AVERDUN'I:: S. 145 ft. 
la (Vgl. jetzt K. K6STER, Die Berechnungen der Geographenfamilie Mercator 

zu Hessen {Hess. Jb. f. Landesgesch. 1, 1951, S. 171 H.] 
1 Vgl. AVERDUNJ: S. 146 L; das Staatsarchiv in Koblenz hat mir eine Photo· 

graphie vermittelt. 1570 smuf Arnold einen Plan von Koln; vg!. AVERDUNIC 
S. In. 
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der graJle Verehrer und Forderer der astranomischen Wissen
schaft8, der sich van Gerhards jiingstem Sohn Rumold in Geometrie 
und Trigonometrie hatte unterrichten lassen8 , ausersehen, zum 
ersten Male - denn die ungeHihr 1550 entstandenen plumpen 
Skizzen des Dryander9 oder gar des Miinster'• konnen kaum mit
zahlen - ein geographisches Gesamtbild der hessischen Lande, 
ungefahr im MaJlstab 1 :50 000, zu fertigen 11. Ein wichtiges Bruch
stiick, die Niedergrafschaft Katzenellenbogen, hat er in der Tat in 
der kurzen Frist weniger Monate12, schon rim Sommer 15B4, nicht 
erst] im Friihjahr 15B512> bewaitigt; leider ist es verloren. Dem als
bald folgenden Auftrage des Landgrafen, nun auch se in ganz fur
slenlhumb ... abzureissen13, ist er noch nachgegangen, aber wohl 
kaum iiber die ersten Feststellungen hinausgelangt gewesen, als 
er 15B7 starb". Sein Sohn Johannes, der ihn auf Rat des GraB
vaters Gerhard ablOste, hat dann, nicht ohne van Wilhelm in sei
ner vornehmen Art hoflich gemahnt zu sein15, 1592 wenigstens 
einen Teil des Werkes vollendet, die noch erhaltene Karte van 
Niederhessen ostlich der Lange van Kassep'. Ob er seine Arbeit 

8 Vg!. R. WOLF, Handb. d. Astronornie I (1890) S. 21, wo "die Einzelver
dienste des haufig zu wenig gewiirdigten besmeidenen, gefiirsteten Astronomen 
Wilhelm und des me is tens iibersmatzten, ansprumsvollen, sim gern als Furst 
der Astronomie betramtenden Tymo" (de Brahe) gegeneinander abgewogen 
werdeD. Uber Wilhelms Beziehungen zu Rumold Mercator vgJ. AVERDUNK S. 
153. [K6STER S. 175 ff.] 

11 Bei A. Ortelius (vgl. E. BRANDMAIR, Bibliogr. Unters. uber Entsteh. u. Ent
wield. d. Ortelianischen Kartenwerkes, Diss. Munchen 1914, S, 18 ft., 52 f.) zuersl 
in der Ausgabe von 1579 und in den jiingeren Ausgaben. Das beigefiigte Datum 
1579 kann, wie smon REUSSE S. 317 bemerkt hat, nieM auf die Entstehung def 
Karte gehen, da Dryander smon 1560 starb, 

10 S. MOnster, Cosmographey, das ist Besrnreibung aller Ui.nder. Noch nidlt 
in der Ausgabe von 1544, sondern zuerst in der von 1550, und zwar nam der 
Karte des Dryander; vgl. V. HANTZSCH, Sebastian Munster in: Abhandl. Leipz, 18 
[IB99) Nr. 3 S. lIB. 

11 VgL AVERDUNK S. 147 f., DORN (A. 1) S. 461 ft. 
I! Die Anweisung an den Obervorsteher in Rheinfels, die Wilhelm unmittel

bar vor Mercators Ankunft ausgab, datiert vom 8. Juni 1584, sein Schreiben an 
27 A Mercator selber, das die einige Zeit vorher (neuHch) erfolgte AbJieferung des 

Abrjsses erwahnt, vom 23. Marz 1585 (Marb. StA. NamL Landau, ,Landrnesser' 
Nrr. 10, 11). In Wirklichkeit war er damals smon tangst fertig; vgI. KOSTER 
S. 181. Er wurde ubrigens smon urn 1630 vermiBt (vg!. Beil. Nr. 23). 

I!a [Nimt erst 1585; vg!. ZIMMERMANN (A. 1) S. 127 A. 16.J 
13 Beil. Nr. 11. 
14 VgI. den Brief seines Vaters an den Landgrafen bei AVERDUNK S. 172. 
U Marb. StA. Naml. Landau ,Landrn.' Nrr. 12, 17. 
18 Marb. StA. Karten A 1 (vgl. REUSSE S. 319 L, V. SYDOW S. 243, AVERDUNK 

S. 159, DORN (A. 1) S. 461 ff.); uber etwaige Beziehungen zu Moers und Dilich 
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I. Anfange der Landesvermessung in Hessen 491 

auch auf Oberhessen ausgedehnt hat, wissen wir nicht. Schon 1604 78 

liell Landgraf Moritz vergeblich nach einer Landtafel Mercators 
vom oberfiirstenthumb suchen; und der Sekretar Hildebrand hieit 
damals daftir, dall sie tiberhaupt nie vorhanden gewesen seil7. So 
war es wo hi auch17'. Das Unternehmen der Mercators ist in Hes
sen Sttickwerk geblieben. Allerdings besitzen wir aus der Werk
statt des Aitmeisters Gerhard selbst auller einer Spezialkarte von 
Waldeck, die auf dem gleich zu nennenden Joist Moers fullt, eine 
Karte der Landgrafschaft, die auller dem Niederftirstentum auch 
das nordliche Oberhessen (Marburg) mit einbegreift, und eine 
Karte von Berg, Mark und Koln, die tatsachlich von der unteren 
Fulda bis tiber den Rhein und den Main reicht". Schon vor der 
Tatigkeit des Sohnes Arnold und des Enkels Johannes entstanden 
und darum gewill nicht auf eigenen Einzelstudien beruhend, bieten 
sie doch nur vorlaufige Ubersichten, die zwar den rohen Versuch 
des Dryander unendlich weit tibertreffen, aber langst nicht auf der 
Hohe der Leistungsfiihigkeit ihres Autors und seiner Schule ste
hen. Nattirlich haben sie trotzdem das Feld beherrscht und jtingere 
Arbeiten, zu den en neben den Blattern in Dilichs ,Synopsis' und 
,Chronica' auch eine merkwtirdige, 1605 von dem Regensburger 
Andreas Pleninger auf Kehlheimer Stein geatzte und gemaite 

vgl. A. 35 und 132. - Eine ungefahr gleichzeitige Skizze in gro6em Format von 
unbekannter Hand (Marb. StA. Karten B 25 a I) beschrankt sim auf die Lage
bestimmung zahlreicher Orte und Berge; blinde Verbindungslinien zeigen, da6 
diese Bestimmung mitteis Winkelmessung unter Benutzung des Kompasses oder 
gar des Triangels (vg!. zu A. 139 ft.) erfolgt ist. [Wahrscheinikh ist diese Skizze 
identisch mit der vorUi.ufigen Zeichnung, deren Herstellung durch Johannes 
dessen Gro6vater dem Landgrafen am 10. Aug. 1587 vorschlagt (AVERDUNK S. 
172); vgl. K()STER (A. 6 a) S. 182 A. 57. - Honorarzahlungen erwahnt ZIM)IER
MANN (A. I) S. 127 A. 16.1 

17 Bei!. Nr. 1. Vg!. CRR. KROLLMANN, Einl. zu: Rhein. Burgen n. Handzeich
nungen Dilims, hsg. von C. MICHAELIS, 1900 (zit.: KROLLMAN~ 1), S. 4 L, DORN 
S. 463. 

Ha (ZIMMERMANN (A. 1) S. 127 nimmt irrig an, daB sie existiert habe; vg!. 
KO'TEa (A. 6 a) S. 185.) 

18 Alle drei zuerst bei G. Mercator, Germaniae tabulae geographicae (1585) 
(vgl. KOSTER S. 185J se it 1602 roit def ganzen Serie (vg!. AVER DUNK S. 81 f., 92) 
im gro6en Mercator-Atlas zu S. 243, 257, 237. Bei KROLLMANN I S. 5 die mifi
verstandliche Angabe, da6 die niederhessische Karte "nur Niederhessen, die 
Gegend urn Marburg und Ziegenhain" enthalte. Eine vercinfachte Bearbeitung 
in dem seit 1607 vom Rechtsnachfolger der Mercators, Hondius, verbreiteten 
,Atlas minor' (vg I. AVEROUNK S. 102 ff.) auf S. 395, 423 und 383. 
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Tisdlplatte im Besitz des Hessisdlen Landesmuseums in Kassel 
gehort", maJlgebend bestimmt und beeinfluJlt. 

Ungefahr ebenso fruh wie das Streben, Ubersidltskarten iiber 
die Territorien zu erhaiten, ist bei den Landesfiirsten des 16. Jahr
hunderts der Gedanke lebendig geworden, planmaJlig organisierte 
Landesaufnahmen zu sdlaffen, die in groJlem MaJlstabe (etwa 
zwisdlen 1 : 30000 und 1: 5000 sdlwankend) der Staatsverwal
tung mitlels einer mehr oder weniger primitiven Vermessungs
tedlnik ein moglidlst genaues Bild der Besitzverhaitnisse des 
Landes, seiner Amter und Domanen, Forsten und Fluren, liefern 
konnten. 

Der Ruhm der Prioritat auf diesem Gebiete gebiihrt in Deutsdl
land wohl dem bereits erwahnten Kurfiirsten August von Sadlsen 
(1553-1586), der sdlon 1557/58 den Leipziger Professor Johann 
Humelius und zwisdlen 1554 und 1564 den Marksdleider Georg 
Oder, dessen [Bruder] Mathias dann der Sdlopfer der altesten 
ganz durdlgefiihrten Vermessung des Landes werden sollte, fur 
soldlen Zweck in Dienst genommen hat'·. 

Nur wenige Jahre jiinger aber ist die friiheste Bestallung eines 
Landmessers, die wir aus der Landgrafsdlaft Hessen besitzen, die 
des Lorenz Holsteiner vom 29. April 1568". Wahrend wir von die
sem Manne freilidl nidlts als den Namen kennen, erfahren wir 

It VgL den ,Fi.ihrer durch d. hist. u. Kunstsammlungen d. Museums Frideri
cianum' S. 10. Eine Photographie verdanke icb Herrn ProL LUTHMER in Kassel, 
der mir Mitleilungen des Herrn Rechtsanwaltes C. H. IsRAEL in Kassel zugang
Jich machte, wonach dieser Kartentiscb, der auf seiner rechten Haifte ,Astro
labium' und Kalender tragt, dazu diente, das Horoskop Hir Ort und Zeit zu 
stellen. Diesen und andere Tische erwiihnt J. J. WINULMANN, Gri.indL u. wahr
hafte Bescbreibung d. Furstenthfuner Hessen u. Hersfeld (1697) S. 281. Eine 
Prunkkarte von Wi.irttemberg, heute im Besitz der Staatsbibliotbek in Stutt
gart, hat derselbe Pleninger 1603 auf Solenhofener Sdliefer geatzt und gemalt; 
vgl. REGELMANN S. 22. 

to L. ScIlMIDT, Kurfurst August v. Sachsen als Geograph (1898) S. 3 ft., dazu 
jetzt BESCHORNER, Oder (A. 1) S. 20 ft. - Uber Apians groBe Aufnahme von 1563, 
40 Blatter in 1 :50 000, die Vorlage des Drucks von 1568 (A. 3), vgL M. GASSER 

in: Mitt . d. Geogr. Ges. in Munchen 1 (1904106) S. 17 ft ., zusammenfassend BE
SC UORNER, Oder S. 15 H. 

tt Inseriert in den eigenha.ndig unterfertigten Revers Holsteiners (Marb. 
StA., Bestallungen : Landmesser), nicht etwa, wie DORN S. 460 angibt, eigenhan
dig vom Landgrafen geschrieben. Wenige Women vorher, am 1. Marz, hatte 
Landgraf Wilhelm die allgemeine Anweisung erlassen, aut Land- und Amts
grenzen sorgfiiltig zu achten (Sammlung fiirstlidl hessiscber Landes-Ordnungen 
und Aussmrciben 1, 1767, S. 339). [Uber Holsteiners Tatigkeit ZIMMERMANN 
(s. A. 1) S . 126 f.) 
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iiber die Tatigkeit, die der Frankenberger Biirger Heinz Markgraf 
(Henricus Mardtio) als landgraflidter Geometer entfaltet hat, Ge
naueres aus einer Reihe von Briefen", in denen er die Landgrafen 
Wilhelm und Ludwig urn seine riickstandige Besoldung zu bitten 
pflegte; audt etlidte Sdtreiben des Landgrafen Wilhelm selbst 
sind dabei. Markgrafs Anftinge lassen sidt bis etwa ins Jahr 1574 
zuriickverfolgen". Seine eigentlidte Bestallung durdt den Land
grafen datiert er selbst auf 1581, und er erwiihnt dabei, daB sie den 
Befehl enthalten habe, die lantschallten Hassiae nach del gegeben 
forma und praescliption lantgrave Wilhelms eygenen handen VOI

zunehmen und zu velfeltigen". Seine Abredtnungen" beziehen 
sidt nur auf Vermessungen in Oberhessen, wo er iibrigens in WaI
ter Fisdter und Ludwig Damm audt sdton antecessores gehabt 
hat'". Danadt hat er sowohl im marburgisdten als im gieBensdten 
Anteil, ja audt in angrenzenden Gebieten gearbeitet". Von alien 
diesen oberhessisdten Aufnahmen ist bisher [nur eine, die Gemar
kung Bellnhausen bei Gilserberg (Kr. Ziegenhain) darstellend,) 
bekannt geworden"'; [sie ist anonym, aber bestimmt von seiner 
dtarakteristisdten Hand.] Dagegen haben sidt aus dem Anfang des 
17. Jahrhunderts einige niederhessisdte Blatter von ihm erhalten, 
Karten von Esdtwege und Fritzlar28. 

In Niederhessen war im iibrigen ungefahr gleidtzeitig mit 
Markgraf der Korbadter Joist Moers (Mohrs) tiitig", der, 1582 

-

U Marb. StA. Nachl. Landaus : Landmesser, Nrr. 1- 10; benulzl smon von 
DORN S. 460. 

U Ebd. Nr. 5 (1587 Marz 23) heiBt es , daB er nunmehr im 13. Jahre del geo· 
metli czu gottes ehren diene. 

U Ebd. Nr. 6. 
f) Ebd. Nr. 10. 7, 61 in dieser Folge von etwa 1590 bis 1598 entstanden. 
" Ebd. Nr. 4. 
27 Gie6en, Hochweisel bei Butzbam, Nidda, Griinberg, Staden·Dauernheim. 

Friedberg, Hiittenbergisme Grenze, Hohensolms·Konigsberg. Wetzlar, Dillen
burg, Wittgenstein , Frankenberg, Hessenstein , Frankenau. Schweinsberg. Du
dinghausen (bei Medebach in Westfalen) und Born (bei Liidensmeid) . 

• 7. [Marb. StA" Ortsrep. ,Bellnhausen'; vgl. BRAUER (A. 152) S. 88 ff .) 
:, Marb. StA, Karte n C. 103p (vom J. 1601 , nicht 1643, wie der Katalog an· 

gibt) und C 104". 
!t Vgl. iiber ihn J. A . TII. L. VARNHAGEN, Grundlagc d. waldedt . Landes- u. 

Regentengesch . (1825) S. 24 l" C. KNETSCH, D. Erwerbung d. Herrsch. Schmalkal· 
den durch Hessen (Diss. Marb. 1898) S . 19 z. J. 1583, A . LEISS in: Wald . Gesch.
BI. 4 (1904) S. 134 (m it der Erwahnung des Moc rs im Korbache r Biirgerbuch) . -
Uber seine Vermessungstedmik unten A . 136 und 137. 
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zum Landmesser besteJltso und nicht selten in den Akten erwahnt81 , 

ungew6hnlich lange im Amte geblieben ist: hat er doch noch im 
Jahre 1617 als 77jahriger Greis, ob sich dann wohl wegen hohes 
alters meins leibs krefte und gesichte sehr geschwecht", und 
wiederum im nachsten Jahre 33 dienstlich Bericht erstatten mtissen. 
Van ihm, der schon 1572 eine Karte seines Heimatlandes Walde<k 
in Holz geschnitten hatte", besitzt - was bisher fast unbemerkt 
geblieben ist - das Marburger Archiv eine ganze Reihe van wert-

BA vollen, teils auf Pergament gemaiten Kartenblattern, etwa zw6lf 
an der Zahl85 . Nur drei tragen seinen Namen; aber auch die tibri
gen sind ihm aus stilistischen Grtinden unzweifelhaft zuzuweisen. 
Eines, eine Ubersicht des Astwighauser Grundes an der Stidwest
grenze von Walde<k, stammt noch aus seiner vorhessischen Zeit, 
aus dem Jahre 1572, der ,wahrhaffte abriB ... des ampts Schmal
kalden' van 1589, Risse der Wtistung Sto<kerodt bei Rotenburg 
van 1585; auch die anderen dtirften kaum tiber die Schwelle des 
17. Jahrhunderts hintiberreichen. 

So war urn das Jahr 1600 das Karten- und Vermessungswesen 
im Lande Hessen den Kinderschuhen entwachsen. Die Duisburger 
Kartographendynastie der Mercators hatte hier nicht nur durch 
die tiberall sptirbare GroBtat ihres ,Atlas', sondern auch durch 
Hessen unmittelbar bertihrende Arbeiten eine be sanders starke 
Wirkung ausgetibt. Und es gab in der Landgrafschaft bereits eine 
bodenstandige Tradi lion der LandmeBkunst, die ansehnliche und 
umfangreiche Leistungen aufzuweisen hat. Auf den Schultern die
ser Generation steht Wilhelm Dilich. 

IQ Marb. StA., Bestallungen, Repertorium; die Urkunde selbst ist verschollen. 
at So Marb. StA., in den Akten liber die Erwerbung Schmalkaldens 1583 

und 1584 (KNETSCIl S. 79), ferner Ortsrepos ., Rotenburg Nr. 1173 z. J. 1585 und 
1602, Kammerarch. Nachtr. Ziegenhain S. 4589 z. J. 1608 (vgl. unten A. 90); 
Hausarch. zu Gilsa 1597; vg!. F. v. GILSA in: Mitt. d. Ver. f. hess. Gesm. (klinftig: 
MHG.) 1883 S. LVUI. (Vg!. ZIMMERMANN S. 127 u. 433 Nr. 34.) 

278 U Marb. StA. Kammerarch. Namtr. 4590 1617 Februar 18 (Bericht des Joist 
Moers an Steuerburg von L6wenstein, Obersten von Ziegenhain). 

as Beil. Nrr. 15 f. Ein jlingerer Jost Mohr, der sidl 1625 mil Erfolg urn eine 
Landmesserstelle bei Landgraf Moritz bewirbt (Marb. StA., Personal rep., ,Oi
lidl' foL 71 und 72), ist wohl ein Sohn des alten Joist Moers gewesen. 

U Vg!. VARNHAGEN S. 24. Von den offenbar ungemein seltenen sechs Blattern 
eines in der Bibliothek des Staatsarthivs Marburg (Ill B 4749) , Oanach herge
stellt die Karten bei Ortelius, in den Ausgaben seit 1579 und im Atlas des 
Mercator sowie in einigen Nachdrucken. 

III Marb. StA. Karten C 193 t (Astwigshauser Grund). C 150 q (Volkmarsen), 
B 67 f (dgl., Grenze zwischen Koln und Waldeck.), C 126 d (Lahr, Listingen usw.), 
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n. 0 i lie h s a I t est e k art 0 g rap his c h eAr b e it e n 

Kartenmaler, Markscheider ist Wilhelm Dilich30 seiner ursprung
lichsten Neigung nach kaum gewesen. Er wurde es, indem bei 
ihm, der als Student in Wittenberg, Marburg und Leipzig die tech
nisch-physikaJische und historisch-philologische Bildung seiner 
Zeit aufgenommen hatte, der Zug zur beschreibenden Uinderkun
de, der Zeit seines Lebens fur ihn bezeichnend gewesen ist, sidl 
verband mit der nahirlichen zeichnerischen Begabung des Archi
tekten und des ,AbreiJlers·. So trit! von vornherein in seinen 
Werken neben die Stiidteansicht und die Illustration der Land
schaft die Karte. 

B 65 f (Nordhessen zwiscben Kassel und Helmarshausenl, C 195 i (die Werra 
von Hedemtioden bis Witzenhausen). C 142 k (Salzungen uod andere Amter an 
der oberen Werra) , C 144 P (Amt Smmalkaldenj abgebildet Bau- und Kunst
denkm. im Reg.-Bez. Kassel 5: Kreis Sdlmalkalden T. 2, vgl. Text S. 6), C 119 q 
(Jesberg) j Ortsrep. Rotenburg S. 1173 (Wtistung Stockerodtj aus den Akten, 
denen die beiden Risse beiliegen, ergibt sidl nimt bestimmt, ob beide zu 1585 
gehoren, wie woh! wahrscheinlich, oder ob der eine erst 1602 entstanden ist). 
Unter einer Anzahl zur Zeit unauffindbarer Karten mogen sich nom weitere 
Arbeiten von Moers befindenj vermutlich gehoren hierher C 108 r (Greben
stein), C 131 a (Grenze bei Zella, Gungelshausen usw.), C 195 9 (zwismen Fulda 
und Werra von Kassel bis Witzenhausen), C 196 b (Westgrenze von Waldeck). 
Einige der Tafeln des Moers stehen stilistisch der groBen Karte des Johann Mer_ 
cat~r von Niederhessen rech.t nahe, ohne daB sich zunarnst eine bestirnmte Be
ziehung behaupten lieOe. 

38 Die beste biographische Wtirdigung Dilichs bei KRoLLMANN, Biograph. Ein
leH. zu: Wilh. Dilichs Federzeidmungen kursachsischer u. meiOnisd1.er Ort
schaften hsg. v. P. E. RICHTER ll. CR. K1\OLLMANN (1907, zit.: KROLLMANN Ill. 
Vorher vg!. namentlich KESSLER, Beitrag z. Lebensgesch. d. Chronisten Wilt.. 
Dilich in: Zs. f. hess. Gesm. (ZHG.) I (1837) S. 119 H., CXSAR, Uber With. Dilichs 
Leben u. Schriften in : ZHG. 16 (1877) S. 313 H., V. DRACH in: MHG. 1878 4 S. 6, 
G. WUSTMANN in: Zs. r. bildende Kunst 23 (1888) S. 110ff., KROLLMANN 1 (A. 17). 
Vgl. aucb J. KURZWELLY, With. Dilich (U. THIEME, Allg. Lex. d. bildenden Kunste 
9, 1913, S. 288 ff.). Von den beiden bekannten Portrats ist das eine, ein Holz
schnitt (Landtafeln S. 5, ungenugend bei E. THEuNER S. A. 41, S. 11). im Exem
plar des Marburger Staatsardlivs von Dilichs Beschrejbung und Abrill dero RH
terspiel (1601) hinter dem Vorwort enthalten. Es ist offenbar ein Selbstbildnis 
des NewlUndzwanzigjahrigen mit dem Proportionalzirkel in der Hand, neben 
sim einen anderen Zirkel; darunter die Distidlen des Hermannus Fabronius, 
eines alten Kommilitonen des Meisters: 

Dilichius nonum bis deno adjecerat annum. 
Sic erat, et talem Zeuxida Callis habet. 

Gnam manus potuit /aciem depingere, mentem 
Si quiret, jubaris quale micaret opus? 

Das zweite PortriH, ein Kupferstich des Frankfurters Sebastian Furck (vg!. 
KROLLMANN JI S. 24 f. , Abb. bei KROLDIANN I S. 3), ist 1638 entstanden ; vgl. 
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Um mit den fremden Uindern gewidmeten Schriften zu begin
nen" - schon seine ,Descriptio Lipsiae' von 1594 hat unter ihren 
fUnf Federzeichnungen auch einen Plan der Stadts •. Der zuerst 
1599 und wieder 1606 aufgelegten ,Ungarischen Chronica', die 1609 
nochmals als ,Kurze Beschreibung und eigentliche AbriJle dero 
Uinder und Festungen, so der Turc:k bis dahero .. ,mit Krieg an
gefochten, .. .' ausgegeben wurde, und Sch6nfelds Kasseler Bibel
ausgabe von 1601 hat Dilich sowohl Abbildungen als Karten bei
gegeben. Besonders zahlreich aber sind die letzteren in seinem 
,Typus urbis Bremen', den er 1602 und in stark umgearbeiteter 
Gestalt 1605 ver6ffentlichte; in der ersten Ausgabe sind es ihrer 
fUnf, in der zweiten zehns •. 

Fur die hessische Heimatgeschichle hatte den jungen Studenten 
noch se in Landesherr selber, der Landgraf Wilhelm der Weise, zu 
gewinnen gewuBt'·. Daraufhin verfaJlte der Zwanzigjahrige 1591 
in Marburg die kleine ,Synopsis descriptionis totius Hassiae', die 
er im folgenden Jahre dem eben zur Regierung gekommenen 
Landgrafen Moritz uberreichte". Sie enthiilt auJler 46 Stadtebil
dern und einigen Phantasielandschaften gleich auf der ersten Seile 
auch eine mit der Feder skizzierle ,Tabula Hassiae' (Abb, 1) "'. Das 
Blalt ist insofern wichtig, als es einen Ruc:kschluJl zulaJlt auf den 
handschriftlichen Zustand der nur gedruc:kt erhaltenen Karten
blatter unseres Meisters. Im ubrigen bedeutet es freilich bei der 
verhaltnismaBigen Leere des Bildfeldes nicht eben vie!. Die Zeich
nung beschrankt sich im wesentlichen auf das Gewassernetz, wo-

B. MULLER, Sebastian Furck in: Arch. f. Frankfurts Gesch. u. Kunst Ill. F. 6 (1899) 
S. 250 Nr. 27. 

ST Es genogt fUr unseren Zweck. der Hinweis auf KROLLMANN n . 
38 Oder vielmehr nur der PleiBenburg, vgl. G. WUSTMANN in: Quellen z . Gesch. 

Leipzigs 1 (1889) S. 31. Uber ein alteres historiscnes Werkmen ,De septem elee
toribus' vgl. KROLLMANN 11 S. 8 mU A . 8. 

n Vg!. CAsAR S. 316, KROLLMANN 11 S. 11, 13 ft. Auf die Karten, die z. T. auf 
eigene Aufnahmen zurtick.gehen, aber aum dann, wenn sie auf alteren Vor
lagen beruhen, stilistism durmaus eigenartig behandelt sind, kann bier nimt 
naher eiogegangen werden . 

.. Vgl. KROLLMANN 11 S. 9 . 
• 1 Marb. StA. Handschr. S. 58. Vgl. E. TUEUNn, Wilhelm Dilichs Ansimten hess . 

Stadte a. d. J. 1591 (1902). - Das Dilich zugeschriebene Skizzenbuch mil Zeich
nungen der Landgrafengraber in der Marburger Elisabethkirche (Kassel LB. 
Ms. Hass . 4 0 Nr. 49, vgl. F. KOCH in : ZHG. 36, 1903, S . 148 ft .) gehort wahr
scheinlich in diese Zelt. 

4111 (Die hier und im folgenden angeffihrten Abbildungen und Karten sind nur 
in der Gesamtausgabe der Tafeln enthalten.] 
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bei Rhein und Main (mit Nidda und Kinzig) in ihren Hauptrich
tungen einigermaBen gut getroffen sind, wahrend gerade Werra, 
Lahn, Fulda und deren ZufIiisse teiIweise arge Verzeichnungen BB 

aufweisen. Die N amen der Orte und Gewasser, von denen nur die 
wichtigsten eingetragen sind, stehen zu beiden Seiten des Karten
biIdes. Was sich auf diesem an Beschriftung findet, verrat in seiner 
versdmiirkeIten StiIisierung deutIich die Herkunft von Mercator, 
der auch flir die Entwicklung einer der Landkarte angepaBten 
Sduift bahnbrechend gewirkt hatte42. Sonst aber kann von der 
MiigIichkeit einer Einwirkung etwa der ,Tabulae Germaniae' auf 
die Zeichnung selbst wohl nur mit VorbehaIt die Rede sein"; die 
Frage nach der Voriage, die DiIich tatsachIich benutzt hat, muB 
offenbleiben. 

Dieses primitive Kartchen kehrt in DiIichs ,Hessischer Chronica' 
von 1605", deren Voriaufer die ,Synopsis' sonst in Text und BiI
dem war, nicht wieder - ein Zeichen daflir, daB es den inzwischen 
gereiften Autor selbst nicht mehr befriedigte. Er konnte nun Bes
se res bieten und auch mehr: aus der einen Karte der ,Synopsis' 
sind jetzt dreizehn, von verschiedenem Umfange, geworden". 

Schon in technischer Beziehung sind sie, die mit Ausnahme der 
umgekehrt orientierten beiden Stadtplane (Abb. 10 und 14) samt
Iich Norden oben haben, in zwei Fallen (Abb. 2 und 3) eine Eintei
lung nach Langen- und Breitengraden und meist (Abb. 4 8, 11 
und 12) einen MaBstab aufweisen, unendIich weit iiber jenes erste 
Stiick hinausgekommen; das sieht man schon an ihrer Zierschrift, 
die grundsatzIich wie friiher, aber viel fre ier behandeIt ist. Es sind 9A 

ein paar rei zen de Biatter darunter (vg\. Abb. 7, 9, 13), und alle 
• 

U In der zuerst 1540 erschienenen Schrift ,Litera rum latinarum, quas Italicas 
cursoriasque vocant, scribendarum ratio'. Vgl. AVERDUNX: (A. 5) S. 23 . 

• J Nicht unmoglich, da8 das System der Wasserlaufe auf die Ubersicbtskarte 
Nr. 1 der Tabulae Germaniae (= Mercators Atlas zu S. 223) zurlickgeht. 

44 Vgl. liber die in bibliographismer Beziehung merkwo.rdtgen Verschieden
heiten der Ausgaben K. KOCHENDORFER in : Zentralbl. f. Bibliotheksw. 2 (1885) 
S. 485 ft. Wir benutzten zwei Ausgaben von 1605 und eine von 1606, aus denen 
flir die Wiedergabe der Karten die jeweils besten Abdrlick.e gewahlt wurden. 
(Ein Faksimiledruck des Werks wird vom Barenreiter-Verlag in Kassel geplant .) 
- AngefG.hrt sel eine Notiz im Geldausgaberegister des graflidl-waldeckischen 27 c 
Amtes Altwildungen (Marb. StA., Waldeck) zum 19. HI. 1606: WiJhelm DWchJo 
zu Kossel verehret , aJs derselbige m(einem) g(nedigenj hem die hessische chro
nicon dedicirt und ein exemplar tiberschicket . 13 11. (mitgeteilt v . F. KOCH). 

U Karthographisch gewlirdigt schon bei DOR N (5. A . 1) S. 463 f., 489 mit Angaben 
liber die Ma8stabe der gro6eren Karten sowie iiber die Fehler der Breiten
und Langenangaben aut der groDen Obersidltskarte (Abb. 3) . 
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wiirden wohl so wirken, wenn wir noch die Originalzeichnungen 
besaBen'. statt der zurn Teil recht rohen, stark verkleinemden und 
obendrein irn Druck sehr ungleichrnaBig ausgefallenen Stiche. Aud1 
inhaltlich bieten sie weit rnehr. Die FluBsysterne und Gebirge sind, 
wenngleich nicht stets richtig, viel rnehr ins einzelne verfolgt, die 
Ortschaften rnoglichst vollstiindig, bis zur Uberladung einzelner 
Bliitter (Abb. 4, 12), beriicksichtigt. Eine Nachpriifung der Entfer
nungen" ergibt doch eine recht hohe Fehlerquote: irn Durchsdmitt 
betriigt sie etwa 12 0/ 0; einigen wenigen fehlerlosen Treffem ste
hen Abweichungen bis zu 20, ja 50 010 gegeniiber. Das Wertvollste 
an der ganzen Sarnrnlung ist gewiB die topographische Differen
zierung, die sie bedeutet. Dilich begniigt sich nicht, seine Uber
sichtskarte der ganzen Landschaft zwischen Rhein und Weser 
(Abb. 3) in einen ,Hassiae superioris' und einen ,Hassiae inferioris 
typus' (Abb. 4, 12) aufzulosen. Er bietet dariiber hinaus sieben 
Spezialkarten, welche die Ober- und die Niedergrafschaft Katzen
elnbogen (Abb. 5 und 6), die Grafschaft Nassau (Abb. 11), ja 
kleinere Raurne, wie Wetterau (Abb. 8) und Rheingau (Abb. 7), 
den Umkreis von Frankfurt (Abb. 9) und die Abtei Hersfeld (Abb. 
13) behandeln'·. DaB die genaue Kenntnis der ortlichen Verhalt
nisse, die sich hi er iiberall widerspiegelt, nicht auf eigenen Auf-

41 H. B. WENCK, Hess. Landesgesm. 1 (1783) S. XXVII will sie in der "FiirstI. 
Handbibliothek zu Hanau" gesehen ha ben. Unter den [im Krieg verbranntenJ Be· 
sUinden der jene fortsetzenden Wilhelmshoher Bibliothek in der Kasseler 
Landesbibliothek sind sie mir nidIt begegnet; audl eine Durdlsimt des nom 
jetzt in Wilhelmshohe befindlimen Restes, die mir Here ProC. LUTHMER ermog. 
limte, ergab nichts . CXs.u S. 318 h~ilt bei WENCK eine Verwemslung mil der 
,Synopsis' fUr moglidl. Es ware denkbar, daB es sich urn den Atlas des Land· 
ta felwerkes handelte. 

47 Angestellt durdl W. CUSSEN . 
.f.8 Wir geben hier die MaBstabe der einzelnen Karten in der Reihenfolge. 

die sie in dee Chronik einnehmen: 1. (Abb. 2) Germanien (nam S. 13) 1 : 2270000. 
2. (Abb. 3) ,Typus Hassiae ' (nach S. 15) 1 : 1 770000, 3. (Abb. 4) ,Hassia superior' 
(nach S. 37) 1 : 990 000, 4. und 5. (Abb. 5 und 6) Ober- und Niedergrafschaft Kat
zenelnbogen (nach S. 37) 1 :594 000, 6. (Abb. 7) Rheingau (nach S. 51) 1 :333000, 
7. (Abb. 8) Wetterau (nach S. 53) 1 : 325 000, 8. (Abb. 9) Umgegend von Frank
furt (nach S. 55) ca . 1 : 316 000 (ohne MaBsl. ), 9. (Abb. 10) Frankfurt (nach S. 57) 
ca. 1 : 12000 (ohoe MaBst.), 10. (Abb. 11) Nassau (nach S. 72) 1 : 707 000, 1 t. 
(Abb. 12) Niederhessen (nach S. 111) 1 :742000, 12. (Abb. 13) Hersfeld mit 
HallOede und Kreuzberg (nach S. 113) ca. 1 : 195000, 1 : 118000, 1 : 248 000 (ohne 
MaBst.), 13. (Abb. 14) Kassel (nach S. 155) ca. 1 : 11 000 (ohne MaBsl.). Bei 
Nr. 10 weicht DORN erheblich ab (1 : 618 000). da er mil dem groBeren der beiden 
angegebenen MaBe als deutsmer Meile rechnet, wahrend. wie Nr. 3 ergibt, die 
hessisme Meile gemeint ist. Die ,Tabula' der ,Synopsis' (Abb. 1) hat einen Man· 
stab von 1 : 1 424000 mit einem Fehlerdurmsdmitt von etwa 10 Prozent. 
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nahmen Dilichs beruhen kann, versteht sich von selbst. Vielleicht 
verdankt er die Vorlagen, ohne die sie nicht denkbar ist, person
lichen, etwa durch den landgraflichen Hof vermittelten Beziehun
gen zu den verschiedenen Fiirsten und Herren, denen er wohl dar
Urn diese Kartchen gewidmet hat, dem Landgrafen von Darm
stadt, den Grafen von Nassau und Hanau, dern Abte von Hersfeld, 
dem Rat der Stadt Frankfurt, fUr den Plan der letzteren ergibt 
sich die Benutzung eines Vorbildes, mag es gleich, wie so unend
lich viel Material dieser Art, verloren sein", deutlich aus seiner 
von der sonst in der Chronik befolgten Regel abweichenden um
gekehrten Orientierung. Nur fUr die Ubersichtskarten konnte un
ser Zeichner auch eine allgemein zugangliche Quelle benutzen, 
den Atlas des Gerhard Mercator. Das Chattenblatt (Abb. 2), das 
die Reihe eroffnet, durfte nach der dort an der Spitze des deutschen 
Teiles stehenden Ubersichtskarte entworfen sein50 , der ,Typus 
inferioris Hassiae' Dilichs muB mit der Mercatorkarte von Nieder
hessen zusammenhangen, da er, wie diese, die Wohra zur Eder 
stau zur Ohm flieBen laBt", und auf Mercators Aufnahme von 

•• Hen Archivdirektor O. RUPPERSBERG in Frankfurt mochte die Ansicht in 
Brauns und Hogenbergs Stadtebuch von 1580 nimt fiir die Vorlage halten, da 
sie anders orientiert ist und viele Einzelheiten, die Dilich bietet, nicht aufweist. 
Ich neige dazu, eine Kontamination aus mehreren Vorlagen anzunehmen. Ne
benbei konnte dann doch auch jener Plan (wiederholt bel B. MULLER, Bilder
atlas d. St. Frankfurt a. M., 1916, S. 14) benutzt worden sein. Als anderes Vor
bUd mod1te ab er dodl der Stich des Elias Hofmann von 1582 (MULLER S. 16) in 
Betracht kommen, der ebenso wie Dilich orientiert ist und an gleicher Stelle 
ein Schiff mit gebHihtem Segel hat (dom wohl nach dem Vorgang des Plans 
von Braun und Hogenberg). Unzweifelhaft diirfte - was fiir jenen Zusammen
hang spricht - das obere Slatt des Hofmannsmen Stiches (MULLER S. 15) fUr 
Dilichs Karte der Umgebung von Frankfurt Muster gewesen seini die Verwandt
schaft, auch in der Zeidmung, ist bier sehr groB. 

60 G. Mercator zu S. 223. Uber die antiquariscbe Bedeutung des Chatten
blattes unten zu A. 127. 

61 G. Mercator zu S. 257. Den Zusammenhang hat smon DORN S. 489 be
merkt. Der gleicbe Fehler iibrigens auf G. Mercators Karte der Diozese Koln 
(A. 52) . - Einer naheren Untersuchung bedarf nodl die Frage, wie Dilichs 
,Typus Hassiae inferioris ', vor allem seine Karte des Territoriums Hersfeld 
verwandt ist mit des Jobannes Mercator groBer Karte von 1592 (A. 16). Hier 
ist audl eine Karte von Hersfeld in Betradlt zu ziehen, die in Mercators Atlas 
nom fehlt, aber in dessen Umarbeitungen von Hondius und Blaeuw (vg!. AVER
DUNK S. 93 ft.) woh! etwa seit 1630 sich findet. J. Mercator, Hondius-Blaeuw und 
Dilich ha ben viele Fehler gemein (vgl. z. B. die Linie der Ibra von Gershausen 
bis zur Mfrndung in die Aula). In der Grenzfiihrung steht Dilich dem Mercator 
wenigstens z. T. naher, als es Hondius tut, andererseits geht er mil diesem 
zusammen im richtigen Ansatz von Asbach, das Mercator falsdl. an die Fulda 
riidet. Die Frage, ob etwa Dilidl. und Hondius gemeinsam aus einer Vorlage 
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Berg, Mark und Koln" wird man das FluBnetz der Karten und 
Kartmen von Oberhessen, Nassau, Nieder-Katzenelnbogen und 
vom Rheingau zuruckzufiihren haben. DaB die kartographismen 
Unterlagen, nam denen Dilim aum abgesehen von diesen Mustern 
gearbeitet haben muB, smon vom Landgrafen Wilhelm gesammelt 
worden seien, wie man gemeint hat", ist nimt wahrsmeinlim; 
dagegen sprimt der verhaltnismaBig we it entwickelte Stand ihrer 
Temnik, den wir wohl voraussetzen durfen. VeIlllutlim aber haben 
seine Vorarbeiten zur Chronik den AnstoJl gegeben zu jenen 
Namforsmungen nam Johann Mercators groBer hessismer Auf
nahme, von denen, unter ausdrucklimer Erwahnung aum Dilims, 
im Jahre 1604 einmal die Rede ist". 

Ill. D erA u f t rag u n d die A u f gab e 

Vom 20. Juli 1605 war das Vorwort der ,Hessismen Chronica ' 
datiert. AIs Gesdlimtssd1reiber und Geograph seiner Heimat hatte 
sim der Verfasser damit legitimiert. Bald finden wir ihn aum 
offiziell zu solmer Tatigkeit bestellt. Geographus und His/oricus 
nennt er sim selbst smon am 6. September 1607 in der Vorrede 
seines Kriegsbumes, das er in der vielleimt aum durm eine nie
derlandisme Studienreise55 befrumteten Zwismenzeit verfaJlt 
hatte. Es war wenige Tage, namdem am I. September Landgraf 

Mercatorsdler Provenienz schopfen - was weniger wahrscheinlicb. ist - oder 
ob Hondius nach dem Muster Dilichs arbeitet, (hat] E. ZIEGLER, die midl. auf das 
Problem erneut aufmerksam gemamt hat, (nicht] entscheiden (konnen (D. Terri
torium der Reichsabtei Hersfeld, 1939, S. XXI).] 

U Mercator zu S. 237; die dort begegnende Verzeidmung der Lahn zwischen 
Marburg und Giefien hat Dilidl, offenhar aut Grund seiner personlidlen Orts
kenntnis, vermieden . 

.. Vgl. CA ... (A. 36) S. 318. .. Vg!. oben A. 17. 
28A " Er erwahnt sie in der Vorrede des ,Kriegsbudls' (betrachtet, daJJ ich das 

JenJg, so van del newen Militia hierin gedadzt, in versdiickung und aul un
kosten des Durdzleuctztlgen, Hodlgebocnen Fuersten und Herrn H. MorUzen 
Landgralen zu Hessen E. F, G, herren Vatters meines gnedigen Fuersten und 
herren etc, in Niederlanden und sonsten, auch an dero hohff geJernet und er
Jahren) . Uber den Zeitpunkt liifit sidl Bestimmtes nidlt sagen. CASAl\ S. 320 
denkt an 1602. Man konnte ebensogut aum nom einige Jahre weiter zurudt
gehen, Der Zusammenhang mit dem ,Kriegsbum' legt wohl ein ju.ngeres Datum 
naher. - DaB eine solme hollandisme Studienreise nimts Vereinzeltes war, 
zeigt das etwas jtingere Beispiel des Jost Mohr von 1625, der vom Landgraten 
in die Niederlande gesdlickt worden ist, urn in der Smanze Bellingewolser Siehl 
bei dem conJeyemeister undt iandtme13er Martin Scboner zu lemen (Marb, StA. 
Personalrepos. ,Dilidl' fo1. 71). 

164 



111. Der Auftrag uod die Aufgabe 501 

Moritz seinem geographo und lieben getrewenn Wilhelm Dilichio 
gnedig be/ohlen, uns sowohl generales als speciales tabulas un
sers furstentumbs, graff- unndt herschaften unndt deren einver
leibter ambter, vogtel'enn, gerichtenn, hMen, waldenn, vorholzern, 
stroem- unndt waBerlliiBen, stadtenn, closter, schloBer unndt dor
fer zu verfertigenn". 

Die Aufgabe war nicht neu: Moritz nahm nur den Plan auf, 
den schon se in Vater auch iiber die glanzende Ubersichtskarte 
der Mercators hinaus gehegt hatte. Was damals von Joist Moers 
nicht systematisch verfolgt worden und in den Handen Heinz 
Markgrafs offenbar auch nicht gediehen war, das vertraute Land
graf Moritz nun dem besten Manne an, den es im Lande dafiir gab; 
und er wollte es von ihm nicht wahllos und bruchstiickhaft aus
gefiihrt wissen, sondem nach einem festen Plane, den er wohl 
selbst entwarf", entschlossen, auf seine Einhaltung und Vollen
dung zu dringen. 

Das Verzeichnus derer generall und spezial landttal/eln, so 
unser verordender geographus Wilhelm Dilichius ver/ertigen 5011, 
das sich, am Ende leider unvollstandig, erhalten hat'., zeigt, wie 
systematisch und umfassend Landgraf Moritzens Landesvermes
sung gedacht war. Sein Plan unterschied Aufnahmen von fiinferlei 
Art". 

Drei Karten (.Generaitafeln·) sollten in kleinerem Mallstab 
Ubersichten geben, wie schon die Mercators eine geliefert hatten, 
einerseits iiber das gesamte Territorium, andererseits iiber das 
Niederfiirstentum Hessen mit der Grafschaft Ziegenhain und iiber 
den zu Kassel geh6rigen Teil des Oberfiirstentums und der Graf
schaft Katzenelnbogen, d. h. der Niedergrafschaft samt den Herr
schatten Eppstein, Limburg"0 und Ems". 

H Erhalten in Gestalt von zwei fast gleidllaulendeo Patenten, gerichtet an 
die Beamten der Landesverwaltung (,Dilichakteo', Marb. StA. Personalrepos. 
Nr. 1524, fol. 7, gedrudc.t bei KROLLMANN I S. 5) uod ao den landsassigen Adel 
(ebd. Beil.). 

57 Oas nimmt schon KROLLMANN I S. 5 an. Allerdings ist seine Hand in dem 
Aktcnstli<k nirgeods zu bemerken. 

ss Marb. StA. Personalrepos. Nr. 1524 (,Dilichakten') fol. 10-13. 
61 Im ,Verzeidlnis' sind diese nimt gruppenweise geschieden, wie in der 

fotgenden Umsdueibung, sondem in die dort befolgte topographisme Folge 
eiogeordnet. 

110 Die hessisdle Pfandsmaft iiber Limburg wabrle bis 1624; vgl. W. FABRICIUS, 

Erlauterungen z. Gesdlichtl. Atlas d. Rheinpr. 2 (1898) S. 207. 
tl Die Handschrift hat IUeri dom war wobl das halb katzeoelnbogensdle 

Ems gemeint. das Dilidl 1608 selbst zu seiner Arbeit rechnet (Beil. Nr. 2 § 2) . 
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Femer waren geplant in etwas groBerem MaBstab ,General
tafeln' der ,Quartiere': I. an der Diemel, 11. an der Werra, Ill. an 
der Fulda, IV. an der Schwalm, V. an der Lahn, VI. an der Eder, 
VII. (im Verzeichnis nachlV eingeschaJtet) der Grafschaft Waldeck, 
endlich offenbar auch VIII. der Niedergrafschaft Katzenelnbogen 
samt Eppstein, Limburg und Ems. 

Dazu soli ten treten noch genauere ,Amts'-Karten, namlich der 
Amter bzw. Herrschaften oder Vogteien: I." Kassel, 2. Wolfhagen, 
3. Zierenberg mit Liebenau, 4. Grebenstein mit Hofgeismar, Im
menhausen und Wilhelmshausen, 5. Trendelburg mit Helmars
hausen, 6. Sababurg mit den Gerichten Gieselwerder und Lippolds
berg, 7."' Plesse mit Kloster Hockelheim, 8." Gleichen, 9." Lud
wigsteinlWitzenhausen, 10. Eschwege mit Bilstein und Germerode, 
11. Wanfried, 12. Treffurl mit der Vogtei Dorla, 13. Vacha, 14. 
Frauensee, 15. Schmalkalden, 16."' Melsungen, 17. Lichtenau, 18. 

lOA Spangenberg, 19. Sontra, 20. Rotenburg sowie 21. Ober- und 22. 
Niederamt Rotenburg, 23. Friedewald, 24. Landeck mit Ehrental, 
25. Hauneck, 26. Stift Hersfeld, 27."" Propstei GOllingen, 28.67 Gu
densberg, 29. Felsberg, 30. Homberg a.lEfze, 31. Borken, 32. Graf
schaft Ziegenbain, 33. Hospital Merxhausen, 34.'· Marburg, 35. 
Allendorf a.lLumda mit Nordeck, 36. Konigsberg, 37. Blankenstein, 
38. Biedenkopf sowie wahrscheinlich69 39.7' Frankenberg, 40. Wol
kersdorf, 41. Frankenau, 42. Hessenstein, 43. Battenberg, 44. Hatz
feld, 45. Wetter, 46. Rauschenberg, 47. Rosenlal, 48. Gemiinden 
a.lWohra, 49. Hospital Haina, 50. Itter und - nach den erhaltenen 
Karten und anderen Nachrichten zu schlieBen - die Amter am 
Rhein und im Taunus: 51. Rheinfels mit Vogtei Pfalzfeld (T. 5), 52. 
Braubach, 53. Reichenbach, 54. Hohenstein, 55. das "Vierherri
sche"71, 56. Ems, 57. Eppstein (T. 4), 58. Limburg. 

Endlich wurden als Erganzungen zu diesen Amterkarten, soweit 
sie nicht wegen des kleinen Umfangs ihrer Gebiete genau genug 

Itter ersdteint unter den ,Generaltafeln' der ,Quartiere' erst im Ederquartier 
(Nr. 148 des Verzeidmisses, oben im Text Nr. 18) und war in dem verlorenen 
Rest des Verzeidmisses wohl audl als Spezialtafel vorgesehen. 

Cl Nrr. 1~ als zum Quartier I gehorig. IS Nrr. 7 und 8 Exklaven. 
" Nrr. 9 15 zum Quartier n. 1$ Nrr. 16---26 zum Quartier Ill. 
.. Thiiringisdte Exklave des Stifts Hersfeld. 
17 Nu. 28-33 zum Quartier IV. 68 Nrr. 34-38 zum Quartier V. 
tt Eine oder die andere ist aber wohl zu den noch ausfiihrlicberen ,Spezial· 

tafeln' zu redmen. 
70 Nrr. 39 50 zum Quartier VI. 
7t Van Dilidl 1608 (Beil. Nr. 2 § 2) das DreiherrisdJe genannt. 
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waren72 , noch mindestens 105 ganz ausfiihrliche ,Spezialtafeln' in 
gr6Btem MaBstab in Aussicht genommen, namlich zu 1: Ahna, 
Bauna, Neustadt Kassel, Kirchspiel WeiBenstein, Vogtei Hasungen, 
Kaufungen (vg!. T. 24e)", zu 9: Allendorf a. Werra, zu 10: Gericht 
Abterode, Vogtei Germerode, Frieda (mit Grebendorf). Gericht 
Boyneburg, zu 15: Zenten Schmalkalden, Benshausen, Brotterode 
(mit der Wallenburg), Vogtei Herrenbreitungen, Gericht Barch
feld, zu 16: Vogteien Breitenau (T. 19) undHof Fahre (vg!. T. 20/21), 
zu 18: Gerichte M6rshausen, an der Lande, Schemmermark und an 
der Fulda, zu 19: die Stiihle Sontra, Ulfen, Rockensiiss (mit Kloster 
Kornberg). Wommen und Gericht Treusch-Buttlar, zu 21: Bebra, 
Iba, Breitenbach, Obersuhl (mit Burg Wildeck), Rengershausen, 
zu 22: Baumbach, Seifertshausen, Rohrbach, zu 25: Gericht Herfa 
und Heringen, zu 26: Gerichte Hersfeld, Niederaula, Geisa (mit 
Propstei Blankenheim), Vogtei Eichen, Propsteien Johannisberg 
und Petersberg, Kloster Kreuzberg, Haus Breitenbach (mit Berka), 
zu 28: Stiihle Gudensberg und Niedenstein, zu 29: Stiihle an der 
Eder und Karthause, zu 30: Stiihle Efze, Schwalm, Vernagau, 
Hintergericht und Gericht am Wald, zu 31: Gerichte Borken (mit 
Marienrode) und L6wensteiner Grund, zu 32: Stadt Neukirchen 
(T. 13), Gerichte Grenzebach, Riebelsdorf, R611shausen, Oberaula, 
am SpieB, Jesberg fT. 14). Sch6nstein (T. 15/ 16), Neuenstein fT. 12) 
und Herzberg, zu VII: zw61f nicht naher bezeichnete Tafeln, zu 34: 
die ,vier D6rfer', Gerichte Fronhausen, Lohra, Reizberg, Kaldern. 
Sch6nstadt, Kirchhain, Frauenberg, Ebsdorf mit Hachborn, (Schen
kisch-)Eigen, Schweinsberg, zu 36: K6nigsberger Bezirk, Gerichte 
Naunheim und ,im Gemenge', zu 37: Gerichte Gladenbach, Brei
denbach, Lixfeld, Eisenhausen, zu 38: Engelbach, Dautphe, Buche
nau sowie mindestens noch zu 51: Hohtich fT. 7) und Neukatzen
elnbogen mit Patersberg (T. 5), zu 52: Stadt Braubach (T. 8) und 
Rhens fT. 10), zu 54: "die fiinfzehn D6rfer" fT. 8), zu 57: Eppstein 
(T. 2), Mechtilshausen fT. 1) und Liederbach (T. 3), wahrscheinlich 
auch noch Erganzungstafeln zu 39-50, 53, 54, 55 und 58. 

Die in diesem Programm vorgezeichnete Kartierung muBte 
natiirlich vom Besonderen zum Allgemeineren, von den Tafeln 
gr6Beren MaBstabes, iiber die Dilich ja tatsachlich fast gar nicht 
hinausgekommen ist, zu denen kleineren MaBstabes bis zu den 

11 Nicht wenige van diesen standen tatsadtlich den SpeziaUafeln, was Man
stab angeht, gleich, so die Nrr. 7, 13, 14, 25, 27, 33, 55. 

13 lm ,Verzeichnis' doppelt erwahnt. 
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lOB Ubersichtstafeln des ganzen Landes fortschreiten. Und der Zeichner 
konnte daher damit rechnen, daJl er die einmal geleistete Ver
messungsarbeit im Verlaufe der Herstellung seines Werkes oft 
mehtmals wieder benutzen werde. Dennoch hatte er bei weitem 
die Mehrzahl der ihm aufgegebenen etwa 170" Blatter unmittel
bar aus dem Gelande herauszuarbeiten, und er konnte sich bei 
diesem Programm nicht einmal immer begniigen; nachweislich hat 
er es mehr als einmal urn weitere Tafeln erheblich erweitert", hat 
er obendrein nicht selten noch Gelegenheitsarbeit leisten miissen, 
wenn es etwa gait, einem einfluJlreichen Rate des Landgrafen zu 
Dienste zu sein16, oder irgendwo strittige Grenzen und Gemarkun
gen zu vermessen 77. 

So war Wilhelm Dilich in Wahrheit eine Aufgabe auferlegt 
worden, die - sollte man meinen - auch ein langes Menschen
leben nicht nur ausfiillen, sondem wohl gar iiberdauem mochte, 
selbst wenn dem leitenden Kopfe ein paar brauchbare Gesellen, 
wie es der Fall war, zur Hand gingen. Hier liegt der innere Grund 
fiir das tragische Zerwiirfnis Dilichs mit seinem Auftraggeber, dem 
Landesherren, das Hessen eines seiner besten S6hne beraubt hat. 

IV. Die A u s f ii h run g1' 

Dilich beg ann seine Arbeit in der nicht zum Kemgebiet des 
hessischen Territoriums geh6renden, sondem von den Landgrafen 
erst Ende des 15. Jahrhunderts im Erbgang erworbenen Nieder
grafschaft Katzenelnbogen, am Rhein, ja zum Teil jenseits des 
Stromes. Wir wissen das aus seinem Bericht an den Landgrafen 

14 Das ,Verzeichnis' brimt mU Nr. 148 ab. 
71 NidIt vorgesehen waren ursprunglich die Tafeln 11 (Wallenstein), 15/16 

(,Spezial-Tafeln' des Gericnts Sdlonstein), 17 (Sladt MeIsungen). 18 (Robren
furt) , 20 odeT 21 (MalsfeldlElfershausen), 22 (Kau(unger Wald) UDd ,Beschrei
bungen' Nr. 26 (langensdlwarz). Dubletten sind au8erdem vorhanden in T. 24 b 
uDd ,Besdneibungen' Nr. 25. 

1t So entstand dUTch Beziebungen Zll Philipp v . Smolley T. 23 (Fledtenbiihll 
Reddehausen) uDd wobl auch T. 20 (Malsfeld) . Das Gebiet der T. 11 (Wallen
stein), 18 (ROhrenfurt) und ,Besmreibungen' Nr. 26 (Langenschwarz) gehorte 
denen von Wallenstein. Riedesel und von Buchenau. {Die Beziehung Dilims 
zur hessismen ,Rittersmaft' erklart aum. daB er nom nam dem Brum mit dem 
Landgrafen den Besitz des rittersmaftlidten Stins in Kaufungen kartiert hat 
(vg!. A. 203 al.) 

77 Vgl. T. 24 a, c, d, e. 
71 Vg!. im allgemeinen bereits KROLLMANN I S. 5 ff. 
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vom 16. Dezember 1608, in dem er auseinandersetzt, daB er die 
Grafschaft, welche dann sehr verwouen und durcheinander ge
menget, auf 45 Tafeln zur Darstellung bringen wolle79• In dieser 
groBen Zahl sind aber ausdriicklich einbegriffen die erhaltenen 28 
Grund- und Aufrisse der Schl6sser Rheinfels, Reichenberg, Marks
burg, Neukatzenelnbogen, Philippsburg und Hohenstein, die fUr 
uns iiberhaupt auBer Betracht'" bleiben. Von den eigentlichen Kar
ten, die Dilich demnach fiir das Taunusgebiet der Landgrafschaft 
alles in allem geplant hat, enthiilt der Wilhelmsh6her Atlas 10. 
Mehr diirften iiberhaupt nie vorhanden gewesen sein. Denn die 
7 Biatter, die an der vorgesehenen Gesamtzahl fehlen, m6chte man 
allein schon auf die Gebiete rechnen, die Dilich nach seiner eigenen 
Angabe Ende 1608 wegen der Ungunst der Witte rung noch nicht 
veIlllessen hatte und dann tatsachlich offenbar nicht mehr erledi
gen konnte, ehe er ins eigentliche Hessen abgerufen wurde. Es 
war dies das Gericht Altkatzenelnbogen, Ems und ein Rest vom 
,Dreiherrischen' des Amtes Reichenberg - e ine Arbeit, die er da
mals selbst auf h6chstens einen Monat schatzte - , auBerdem die 
Herrschaft Limburg. In Wahrheit miiBte aber die Zahl der Land
tafeln aus der Niedergrafschaft weit iiber 17 hinausgehen, hatte 
Dilich hier wirklich ganze Arbeit gemacht. Denn es fehlte in seinen 
Karten nicht nur ein Rest des von ihm sogenannten Dreiherri
schen", sondern das ganze Amt Reichenberg und nicht nur das 
Gericht Altkatzenelnbogen, sondern, mit Ausnahme der ,fiinfzehn 
D6rfer' urn Langenschwalbach (T. 9), das gesamte Amt Hohenstein. 

Datiert ist keine der 10 erhaltenen Karten. Doch steht es wohl 
fest, daB sie, samt den Burgenrissen, nicht allzulange nach den 11 A 

Aufnahmen im Gelande entstanden sind, die Dilich schon im 
Herbst 1607 begonnen und Ende 1608, wie erwiihnt, abgeschlossen 
oder vielmehr abgebrochen hat. 

Ob im Dezember 1608 schon einzelne Biatter fertig waren, ist 
nicht zu ermitteln. DaB Dilich damals als Probestii<k den Grund
und AufriB der Burg Reichenberg in Aussicht stellts" macht es 
nicht einmal recht wahrscheinlich. Man mull wohl damit rechnen, 
daB er diesen Winter, vielleicht auch noch e inen Teil der Jahre 

11 BeH. Nr. 2 § 2. 
80 Abgebildet und, mit Zusatzen B . EBHARDTS, erUiutert von C . MICHAELIS, 

Rhein. Burgen (1900) S. 15 If. 
11 Damit muD wohI das sonst sogenannte ,Vierherrisdle' gemeint sein. 
a: Bell. Nr. 2, Ende. 
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1609 und 1610 dazu gebraumt hat. Wie dem aum sei, alle katzen
elnbogensmen und eppsteinsmen Karten zerfallen deutlim in 
zwei stilistism van einander gesmiedene Gruppen: die eine, offen
bar urspriinglimere, zu der die drei ,Speziaitafeln' (T. 1, 2, 3) und 
die ,Generaitafei' (T. 4) der Herrsmaft Eppstein gehiiren, ist be
sanders kenntlim an den in ihr angewandten pramtvoJlen Rand
leisten, die spater nie wieder so begegnen, an den in ihr abgebil
deten armaologismen Denkmalern, an ihrer koloristismen Eigen
art; die andere, jiingere, fast ganz ohne Randleisten, van zarterer 
Farbengebung und zum Teil skizzenhafter Ausfiihrung, enthait 
aus dem Bereim der Niedergrafsmaft selbst den remts- und den 
linksrheinismen Teil des Amtes Rheinfels, ferner HoJlnim8', Brau
bam, die ,fiinfzehn Diirfer' urn Langensmwalbam und Rhens 
(T. 5-10). 

DaB beide Gruppen wirklim in der angenommenen Folge ent
standen sind, wird wohl bestatigt durm einen aktenmaBigen Beleg 
iiber Dilims Zehrkosten in dieser Zeit, die dem Landgrafen viel 
zu ham zu sein smienen8': danam ist er in Eppstein aum smon 
1607, in Reimenberg, Rheinfels, Braubam und Hohenstein aber 
nur 1608 gewesen; und von den Vorarbeiten wird man wohl auf 
die Ausfiihrung der Karten smlieBen diirfen. 

Aus dem Jahre 1609, in dem Dilim im iibrigen wohl nom mit 
der Einbringung seiner rheinismen Ernte besmaftigt war, erfahren 
wir nur von einem kurzen Abstemer, den er im Monat Februar 
auf Befehl des Landgrafen in das Amt Auburg mamte, eine hes
sisme Exklave im Hanniiversmen westlim von der Grafsmaft 

83 Bezug auf oiHdls dortige TatigkeH nimmt die Grenzbesdueibung des 
Rheinfelser Kellers Asclepius von 1614 (Ori9. Marb. SlA. Kammerarch. XXX 
Generalia; Entwurf Koblenz SlA. Abs. 27 Nr. 678), wo es unler Hollnich heiBt: 
und weill der landtme8er Dillid1ius der underthanen besagenn nach die brieff 
hiervonn nachrichtung gebendt mitgenommen, ist bei demseJbenn sich beBerer 
erkundigung de8wegenn zuerhoJen, donn dieses streWg zu sein sich ahnsehenn 
Jest. Mitteil. van Dr. M. SPONHEIMER. 

84 Beil. Nr. 5. Van den auBeren Merkmalen, die unsere chronologisdte An-
28 B ordnung der T. 1-10 fm einzelnen bestimmt haben, fiihren wir nodI Folgendes 

an: die nur in T. 1 4 begegnende Verwendung der drei versdtiedenen Meilen, 
die InsdtrHt Ruthen auf T. 8-10, die Rahmung der Nebenbilder auf T. 5, 6, 8. 
die raumlidte Nadtbarsdtaft van T. 5n, 9110, in T. 10 den Ubergang zur Rahmen
kartusdte, die seit T. 11 herrscht; was T. 6 (und damit audt T. 7) betrifft, so 
konnle die Abbildung des ObeJiscus im Vergleidt mil den oenkmalern, die auf 
T. 3/4 abgebildel sind, vielleimt zur Einreihung unmitlelbar nam diesen AnlaB 
geben. 
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DiepholzS'. Seine VermessungstiHigkeit hatte hier iible Folgen. 
AIs er den Heimweg antrat, wurde er in dem angrenzenden liine
burgischen Diepholz wegen Grenziiberschreitung bei seiner Arbeit 
verhaftet, zum Einlager in einer Herberge geniitigt und erst nach 
Unterzeichnung eines Reverses am 11. Marz wieder freigelassen. 
Vielleicht hat man ihm damals den wichtigsten Teil seiner Auf
zeichnungen abgenommen. Eine ausfiihrliche Tafel des Amtes von 
seiner Hand gibt es jedenfalls nicht, sondern nur eine fliichtige 
Federskizze (Abb. 15). die unter den Handzeichnungen des Land
grafen Moritz aufbewahrt wirdSG. Ob sie wirklich schon damals 
entstanden ist und nicht vielmehr erst bei einem spateren Aufent
halts" mag dahingestellt bleiben. 

Aus dem Jahre 1610 fehlen unmiltelbare Zeugnisse der Tatig
keit Dilichs; nur wird im landgraflichen Haushalt die Zahlung ge
meldet, die er fiir damals erhalten hatSs. Schon Ende 1608 hatte 
der Kiinstler geplant, nach Erledigung der Karten von Katzeneln
bogen sich der Gralschaft Ziegenhain zuzuwendenso. Obwohl er 
vomLandgrafen anders beschieden worden war-nein, soll Ziegen
hain bJeiben Jassen undt in oberfiirstenthumb aniangen90-, kann er 
im Mai 1611 doch an den Leibmedikus Dr. Hermann Wolff schrei
ben, daB er in Ziegenhain itzo den aniang machen soll'''; und im 11. 

8~ Vgl. Beil. Nr. 3 f. Die Durdtsidtt der Akten der Herren von Cornberg, 
einer unehelidten hessisdten Seitenlinie, die mit Auburg abgefunden war, durch 
W. CUSSEN hat nichts ergeben. 

88 Kassel LB. 20, Ms. Hass. Nr. 107 unter ,Auburg' (vgl. KROLLMANN I S. 7) . 
Das dargestellte Gebiet liegt im Raume des preuBiscnen MeBtischblattes 
Nr. 1808. MaBst. etwa 1 : 41 700. NordeD obeD. Uber die in der Abbildung nicht 
wiedergegebenen blinden Linien, die der Winkelmessung dienten , vgl. A. 143. 
Uber die Genauigkeit der Messung vgl. A. 157. 

87 Vgl. unteD zu A. 107. 
88 Marb. StA., Nadttrage zum Kammerardl. S. 4355: Wilhelm DyJichio zum 

verJagk der augenschein im land zu Hessen . 
" Vgl. Beil. Nr. 2 § 3. 
80 UbrigeDs ist die Denkschrift, zu der Moritz diese Glosse machte, selbst 

aus dem Oberfiirstentum, aus Marburg, datiert. Und daB man auch sonst damals 
mlt dem Gedanken umging, Dilich im ZiegeDhainischen arbeiten zu lassen, ergibt 
sich aus einem Bericht des Obersten von Ziegenhain, Steuerburg von Lowen
stein, an den Landgrafen vom 9. Juli 1608 (Marb. StA. Kammerardt . Namtr. 
Nr. 4589): Ich sehe aber vor notig an , daB E. i. g. Dilichium oder Jost MorBen 
zuvor herausschicken wolten und sich ein abriB von den streitigen or tern und 
der ganzen ieldmark vor und hinter dem kalkstejnbruch' gelegen machen zu 
lassen. Ob Dilich wirklich gekommen ist. wissen wir nicht. Einen RiB dieses 
,streitigen Ortes' hat er erst 1618 angefertigti vgl. unten zu A. 110 . 

•• Beil . Nr. 7. 
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August wird in einem Schreiben des Landgrafen an einen seiner 
Rate" erwahnt, da/l er dort an der Arbeit sei. Wahrscheinlich hat 
er sidl, der in seinen beiden Briefen geauJlerten Absicht en!spre
chend, zunachst mit der Vermessung der Festung Ziegenhain be
smaftigt, einer Arbeit, auf die auJler einem bereits bekannten 
GrundriJl, der dem Kasseler Dilim-Atlas angehiirt93 , nom 6 weitere 
Risse zuriickgehen, die sim unter den Wilhelmshiiher Bes!anden 
der Kasseler Landesbibliothek in einem Atlas von Ziegenhainer 
Karten befanden[, aber 1941 ein Opfer des Bombenkrieges wur
den"]. 

Ebenfalls aus 1611 stammen ein in grollem Format gehaltener 
,Geometrismer Abrisz dero Gerimte Wallenstein und Neuen
stein'" und die Blatler Wallenstein (T. 11) und Neuenstein (T. 12) 
des Kasseler Atlas, wozu eine dritle, nom skizzenhafte Aufnahme 
kommt, auf der wie im ersten Fall Wallenstein und Neuenstein 
vereinigt sind (T. 24 b), wahrsmeinlim ist zuerst sie, nachher die 
Wandkarte und ers! zuletzt die beiden Einzelblatler ents!anden··. 

H Beil. Nr. B. 
13 Vgl. MICHAELIS (A. BO) S. 61 H. mit E8HARDT S. 76 f. 
~ ,Plans van Ziegenbayn' (ohne Signatur). [Das Hessisdle Landesamt fUr 

geschichtliche Landeskunde besitzt glUddicherweise Photokopien aller dieser 
von mir entdeckten Risse.1 Die h6chst wertvolle Sammlung, die F. v. APEll., 
Die ehemalige Festung Ziegenhain in: Z H G. 35 (l90!) S. 192 ff. nimt 
gekannt hat, enthalt von Dilim: I. T. A: Federzeimnung Ziegenhagen, 
nicht Original, sondern etwas jiingere CopJa von W. D. original (uber die Ver
wandtschaft mit den PHinen bei Meissner und Merian vgl. unten A. 170) ; 
H. T. 3 bis 7: funf aquarellierte Grundri6entwurfe zum Umbau der Festung, in 
Griin und Blau, z. T. mit Gelb und Fleisduot, violett umrahmt, anonym, aber 
so v6llig im StiI und im Format der ,Landtafeln' gehalten, daB an der Zu
weisung kein Zweifel se in kann. Die Entstehung dieser BHitter im Jahre 1611 
ist llbrigens nimt sidler, da die auf zwei von ihnen (Nr. 3 und 4) enthaItenen 
MaBsUibe mit sechzehnsdlUhigen Ruten rechnen, was auf 1613 oder spater 
deutet (vg!. A . 155) . - Die ansdtlie6enden Tafeln B/9, gleimfalls anonyme 
Risse, sind nam Farbengebung (Gelb, Blau, Griin) und Zeichentedmik bestimmt 
Werke eines Genossen Dilims, des nachmaligen Baumeisters Widekindt (vg!. 
liber ihn A. 177), dessen Tatigkeit in Ziegenhain ubrigens van einer jiingeren 
Namricht bezeugt wird (v. APEll. S. 249) . - Eine griindUme Baugesmimte der 
Festung und der Burg Ziegenhain nam diesen Planen und nam den Rissen im 
Kasseler Dilich-Atlas ware eine hamst lohnende Aufgabe; hier sei nur eines 
angemerkt: da Merians Stich eine Replik nam Oilichs alterer Zeidmung ist 
(vg!. A. 170), braucht die Nach.richt WINKELMANNS von Neubauten Moritzens 
nicht mehr mit EBHARDT bei MICHAELIS, Rheinische Burgen S. 77 verworfen zu 
werden. 

85 ,Beschreibungen' Nr. 25. 
~ Oatiert sind nur Nr. 25 und T. 11. Eine unmiltelbare Verwandtschaft zwi

smen "Jr. 25, T. 24 b uod T. 11 /12 besteht nicht. T. 11 / 12 sind weitaus am sorg· 
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Fiir 1612 fehlt es ganz an Belegen fiir Dilichs Tatigkeit. Ob er 
damals etwa im Stift Hersfeld gearbeitet hat, was einer Weisung 
des Landgrafen Moritz an seinen Rat Philipp von Scholley vom 
August 1611" entsprechen wiirde, ist nicht festzustellen. Aus dem 
folgenden Jahre haben wir 'lull er dem Generalgrundrifl des 
Schlosses Homberg, dem die keine Zeitangabe aufweisenden zwei 
Spezialgrundrisse anzuschlieflen sind9', noch die Wandkarte der 
Stadlmark Neukirchen (T. 13) und das Blalt Jesberg (T. 14). 

Die beiden Spezialtafeln aus dem Amt Sch6nstein (T. 15 und 16), 
auf deren erster erwahnt wird, dall noch eine drilte aufler der 
Generaltafel dieses Bezirkes geplant war, m6gen 1614 entslanden 
sein. Dilichs Angabe in dem am 15. Mai aus Wabern an den Land
grafen gerichteten Briefe, dafl er in diesem Friihling albereitt bey 
6 Wochen gearbeitet habe, wiirde dazu stimmen. Insgesamt hat er 
in vierjahriger Tatigkeit etwa die Halite der Grafschaft Ziegen
hain, wie sie im Programm von 1607 umrissen war, bewaltigt. 

1615 ging er in das Amt Melsungen iiber. Wahrend hier ur
spriinglich nur zwei Spezialtafeln vorgesehen waren (Breitenau 
und Hof Fahre), wurde nun der Plan auf mindestens neun erwei
tert", von denen fiinf wirklich vorhanden sind: die Blatter Stadt 
Melsungen (T. 17). R6hrenfurt (T' 18), Breitenau (T. 19) und Mals
feld (T. 20) sind von 1615, ElIershausen (T. 21) von 1616 datiert. 

Im Herbst des letzteren Jahres wurde er im Zusammenhang 
der damals staltfindenden Verhandlungen zwischen Hessen und 
Braunschweig iiber die Herrschaft Plesse zur Vermes sung dieser 
landgraflichen Exklave abkommandiert'oo. Eine Karte von seiner 
Hand scheint es ab er nicht zu geben'o,. Ob er damals, wie es den 

falUgsten gearbeitet. Dodl ist sowohl T. 24 b als Nr. 25 teilweise reidler an 
Ortsangaben. Jede Redaktion muS also wobl unmittelbar aus den Vermessungs· 
kladden herausgearheitel sein. Aut T. 24 b siod besonders viele Wege ein
gezeidmet, z. B. sudlid:l van Ellingshausen. 

111 Beil. Nr. 8. Wie mir meine Schiilerin E. ZIEGLER mitteilt, wurde 1612 auf 
Befehl des Landgrafen eioe Grenzhesdueihung des Amtes Frauensee her
gestellt (Marb. StA. Kammerardt. XXX. Generalia). 1613 eine vom Amte Fr iede
wald uod vom Gerichte Heringen (ebd.) i eine gleichzeitige Weisung, auch den 
Hersfelder Stadtdistrikt zu umschreiben, bHeb unausgefiihrt (ebd.). Von e iner 
Tatigkeit Dilichs findet sich in den Akten nichts erwahnt . 

.. Vgl. MICHAELIS S. 59 f. mit EBHARDT S. 69 f. 
" Das ergibt sich aus der Numerierung, V, VI ('1), VU, IX in den Titel·Kar· 28C 

tusdten der T. 17,21, t8, 19. 
100 VgL Beil. Nr. 10, dazu R. SCHERWATZJCY, D. Herrschaft Plesse (1914) S. 27. 
101 Von den Karten der Herrsdlaft aus dieser Zeit, fUr deren Ubersendung 

ich dem Staatsardliv in Hannover zu danken habe, gehort Dilich ke ine an , 

173 



510 H 7. Wilbelm Dilichs Landtafeln hess. Amter zwischen Rhein u. Weser 

Anschein haP", auch wieder im Amte Auburg gewesen ist, von 
dem eine oben bereits erwahnte kleine Federskizze Dilichs vor
liegt'03, ist wo hi nicht bestimmt zu entscheiden. 

Aus dem Jahre 1617 haben wir von Dilich nur eine einzige, 
wenn auch groBe Landtafel, seine Karte des buchenauischen Ge
richtes Langenschwarz'O'. Das hat seinen guten Grund: er ist da
mals, wie er selbst berichtet 'O', nur dritthalb Monate beschaftigt 
gewesen; dann, im Laufe des Sommers, hat ihn Landgraf Moritz, 
der weder mit seinen Leistungen noch mit seinen Ausgaben zu
frieden war, in Anklagezustand versetzt, wegen seines unvleiB 
seiner Stellung enthoben, ja auf einige Zeit in Haft genommenl06. 

12 A Wieder frei gekommen, freilich nur mit der unmoglichen Auf-
lage, zur Abarbeitung der angeblich zuviel bezogenen Zehrgelder 
den Rest des ganzen Werkes ganz ohne Bezahlung zu vollendenlO>, 
wuBte er lange Monate nicht, woran er war. Vergeblich suchte er 
durch eine Bittschrift, in der er genaue Rechenschaft ablegte und 
betonte, daB er sein eigenes Vermogen in seine Arbeit gested<t 
habe, den Willen des Landgrafen zu wenden. Moritz wies ihn 
ab 'O'. Als im Herbst 1618 eine weitere Landmesserstelle zu be
setzen war lO', wollte er sich auf Dilich nicht wieder einlassen; und 
die Rate in Kassel wagten kaum, den in Ungnade Gefallenen auch 
nur fUr eilferlige oder schwere sachen und auf Bewahrungsfrist, 
weil ihnen der hundt einmahl gebissen, ihrem Herrn anheimzu
stellen, geschweige denn geradezu zu empfehlen. Freilich wullten 
auch der Landgraf und seine Rate sehr wohl, daB es niemanden 
gab, der es an kunst und kunde des landes mit Dilich aufnehmen 
konnte. So lieB er es hingehen, ohne offiziell davon zu wissen und 
finanziell dafiir aufzukommen'O', daB in seiner Abwesenheit der 
junge Landgraf Wilhelm, der Statthaiter, unter der Hand den 
Meister - Moritz meinte selbst, urn ihn zu christophoriren und bei 

auch nicht die von SCIIERWATZKY dafiir angespromene Skizze, die von 1616 
datiert ist (Hannover StA. Karten A: I A c Nr. 12). 

10! Nach einer Angabe von Ende 1617 (Beil. Nr. 13) bat er fur 17 Gulden 
am amptt Auburg gearbeitet. Nach dem Wortlaut muBte das vor dem Sommer 
1617, also wobl noch 1616 gewesen se in. War es spater, etwa erst anfangs 1618, 
so konnte damit die Reise nam Auburg zusammenhangen, die er 1619 erwahnt 
(Beil. Nr. 18) und die sonst aIs etwas Besonderes untersmieden werden muBte. 

103 Vgl. oben zu A. 87. 104 Vg!. unten § 7 Nr. 26. 10:; Beil. Nr. 13. 
106 Vgl. Beil. Nr. 13 und 14 mit dem Besmeid der Kanzlei. 
107 Vgl. Beil. Nr. 14 mit dem Kanzleibesdleid. 
108 Zum Folgenden vgI. Beil. Nr. 15 f. 
1011 Vg!. sein Marginale zu Beil. Nr. 17. 
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IV. Die Ausftihrung 511 

ihm wieder ein zu bruedern - von neuem heranzog und be
schiiftigte. 

In der Tat haben wir die Belege fiir eine lebhafte Tiitigkeit Di
lichs in diesem Jahre; sie hat sich hauptsiichlich in den niirdlichsten 
Teilen der Landgrafschaft abgespielt. Das Hauptstiick ist die um
fangreiche Wandkarte des Kaufunger Waldes (T. 22). Ferner ent
standen damals mehrere Risse streitiger Orter; von ihnen lag der 
eine (T. 24e) zwischen Stin Kaufungen und dem Forstamt selbst, 
ein anderer (T. 24d) im Ziegenhainischen bei Mengsberg gegen 
die Mainzer Grenze llO, ein dritter (T. 24c) am Lauterborn bei 
Schachten gegen die Wolff von Gudensberg bei Meimbressen. 
Wahrscheinlich gehiirt auch die in griilltem Mallstab gehaitene 
Aufnahme von Wiildern und Gehiilzen bei Ersen und Niederlistin
gen, d. h. nicht sehr weit von Schachten (T. 24a), in diese Zeit. 
Erwiihnt werden zwei von jenen Streitkarten in der wohl auf die 
gelehrten Neigungen des Landgrafen berechneten lateinischen 
Bittschrift Dilichs zu Neujahr 1619'11. Diese weill auch noch von 
einer auf die Teilung des Gellenberger Waldes (siidwestlich von 
Duderstadt zwischen Etzenborn und dem mainzischen Neuendorf) 
beziiglichen Vermessungsarbeit des Meisters, die ab er bis 1615 
zuriickzureichen scheint, da die tatsiichlich erhaitene fertige Auf
nahme dieses Gebietes von der Hand eines Genossen Dilichs, des 
Adam Miiller, aus diesem Jahre datiert ist'12. 

Mit 1618 schloll die zusammenhiingende Vermessungstiitigkeil 
des hessischen ,Geographus' ab. Aus den beiden niichsten Jahren 
fehit von ihm jede Nachricht. Offenbar hat er nach seiner im 
Februar 1619 erfolgenden Entlassung aus einer neuen, kiirzeren 
Haft, die ihm ein leichtsinniger Streich seines iiitesten Sohnes ein
getragen hatte''', die Arbeit iiberhaupt nicht wieder aufgenommen. 
Erst 1621 taucht er wieder auf, und zwar als Festungsbaumeister 
in Marburg; 2 [phantastische Skizzen zu einem geplanten Ausbau 
der ganzen Stadt als Wasserfestung], Federzeichnungen von 

--
110 Undatiert, aber in der Ausfiihrung roit den beiden anderen Skizzen ganz 

nahe verwandt und darum gema,8 der lateinismen Bittschrifl fA . 111) zu 1618 
zu setzen. 

111 Beil. Nr. 17, in zierlidter Humanistenkursive geschrieben. 
III Vgl. unten A. 178. Zu dies er Karte gehort ein Zettel von Dilichs Hand, 

Messung des Ge/lenberges, mit einer Beredmung des Rauminhaltes des ver
messenen Gebietes. 

lIS Vgl. Beil. Nr. 18. 
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512 H 7. Wilhelm Dilichs Landtafeln hess. Amter zwischen Rhein u. Weser 

seiner Hand, die eine datiert, haben sich erhalten'I<. Damit hat er 
nun auch in Oberhessen, wohin ihn Landgraf Moritz schon 1608 

12 B hatte schicken wo lien, wo er ab er bisher nur einmal bei Momberg 
eine kleine Gelegenheitsarbeit auszufiihren gehabt hatte (T. 24d), 
zu guter Letzt noch einen Schauplatz seiner VelInessungskunst ge
funden. Von Marburg aus hat er damals, am 15. April 1621, im 
Auftrage des landgraflichen Geheimen Rates Philipp von Scholley 
dessen SchloB und Gut Fleckenbiihl mit den beiden zugehorigen 
Freihofen zu Reddehausen vermessen (T. 23). Die besonders 
schone Ausfiihrung auf Pergament erfolgte erst im Marz des fol
genden Jahres. Unmittelbar danach wurde Dilich wieder, offen
bar in gleicher Absicht wie zuvor, nach Marburg geschickt; am 
13. April beriihrte er im Hinaufziehen zur Besichtigung des Baues 
daselbst Kirchhain, wo er noch - oder wieder - am 18. April 
gewesen ist'''. Ein aus seiner Feder stammender RiB der Kirch
hainer Befestigungen, den wir aufgefunden haben 116, wird wohl 
mit diesem Besuche in Verbindung gebracht werden diirfen. Er ist 
wohl das letzte Zeugnis der hessischen Wirksamkeit Wilhelm 
Dilichs. Denn schon am 30. Juni wurde ihr ein Ende gemacht: der 
Landgraf lieB den Meister in Wanfried, wohin er ihn, wieder zu 
Arbeiten an den Festungswerken, geschickt, verhaften und ge
fangen nach Eschwege abfiihren, weil er sich die ihm nicht zu
stehende direction angemaBt habe"'. 

Damit trat in den Beziehungen zwischen Moritz und seinem 
kunstfertigen Diener endgiiltig die Katastrophe ein, die seit iiber 
zehn Jahren gedroht und mehrmals schon eingesetzt hatte. Wir 
brauchen den bereits von anderer Seite" behandelten unerquick
lichen Nebentonen, die Dilichs ganze Vermessungstatigkeit nur 
zu vernehmlich begleitet haben, hier keine eingehende Darstellung 
zu widmen und diirfen die Akten, die ein merkwiirdiges Zeitbild 

114 Marb. StA. Karten C 216 g, ga, beide kiinftig bel F. KOCH [u. B. NIEMEYERj, 
D. Bau- und Kunstdenkm. d. Reg.-Bez. Kasse18 (Kr. Marburg-Stadt) 1, Atlas [1934] 
T. 11 und \2. 

111 Vg!. Beil. Nr. 19. 
111 Kassel LB., Wilhelmshoher Bestande, Plan! von Orlern und Gegenden in 

Hessen: Nieder- und Oberhessen und Gmfsmalt Ziegenhain (alte Sign. 28?) 
fo l. 144 (Mafistab von 70 zehenfueBigen Ruhlenn) . 

117 Zu diesen Vorgangen, die nidlts mehr mit DiIichs Landesvermessung zu 
tun haben, vgI. KESSLER (A. 36) S. 122 ft., CXSAR (ebd.) S. 322 f., KROLLMANN I 

S. 10 f. Der Ort der Haft ergibt sic:h aus Nr. 21 . Die iibrigen Akten in Marb. StA., 
Personalrepos. Nr. 1524 (,DiLh:h') fol. 42 H. 
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entrollen, selbst reden lassen 118. Die Unzufriedenheit des Land
grafen, dem die Liquidationen Dilims im MiBverhiiltnis zu dem 
angeblim allzu langsamen Tempo der Arbeit und zu deren Ergeb
nissen zu stehen smienen - dieses der Angelpunkt seiner von 
Jahr zu Jahr sim steigernden Ungnade -, war sie innerlim be
gr1lndet1 

Ein geremtes Urteil ist doch wohl zu gewinnen. Man mag 
allerlei zugeben. Dilim geh6rte zu den Naturen, die die Zeitdauer 
ihrer Arbeiten nimt immer rimtig abzusmiitzen pflegen l19 • Er hat 
offenbar, unter dem auf ihn geiibten Druck stehend, immer wieder 
versprochen, was er tatsiimlich dann nimt halten konnte, und wohl 
aum iibertriebene Vorstellungen iiber das bereits von ihm Gelei
stete erweckt. Er hat auch nimt so systematisch gearbeitet, wie 
man das von einem angestellten Landmesser erwarten momte, 
sondern zuweilen die Rosinen aus dem Kumen geklaubt, um den 
Rest dann unangeriihrt liegenzulassen. AIs er in der Niedergraf
smaft Katzenelnbogen arbeitete, verwendete er unverhiiltnis
mallig viel Zeit auf die Burgen, wo er sim's nach Ausweis seiner 
,Zehrungs'-Ausgaben remt wohl sein lieB; im Rebengeliinde des 
Rheins weilte er offenbar mit Vorliebe, allenfalls aum in dem 
eben damals als Bad aufbliihenden Langensmwalbam, wiihrend 
weniger wirtlime Gebiete ganz ausfielen, Es wird also smon rim
tig sein, daB es zuweilen starker Mittel bedurfte, um des Meisters 
etwas einseitige Arbeitsweise in regel- und gleimmiilligere Bah
nen zu leiten, 

Aber nicht nur, daB er diese Wege dann dom wirklim einge
smlagen und manme weniger reizvo\le Arbeit dabei in Kauf ge- 13A 

nommen hat, - man mustere dom einmal alles in allem, was Di
lim, oft unterbromen, in diesen fiinfzehn Jahren gesmaffen hat, 
oder vielmehr, ohne Verlorenes in Remnung zu ste\len, nur das, 
was erhalten ist, etwa 30 Landtafeln in teilweise ganz grollem 

1t8 (Erstdruc:k) S. 22 ft. 
III 1608 glaubt er den nur allzu gro6en Rest der Niedergrafschaft innerhalb 

monals Irisl bewaltigen zu k6nnen (Beil. Nr. 2 § 2) i 1616 hat er vor, etWche 
tabulas monattlichen zu liefern, und glaubt, daB er mU der Vollendung der 
Arbeit - womit er aber doch unmoglich die ganze Landesvermessung meinen 
kann - wejJn die anzall g1OB, fast ein jahr werde zu thun haben (Beil. Nr. 9); 
1617 will er nun mer das anbefolne opus dimension/s et descriptionis HaBiae, 
Gott Job, so lern bracht haben, daB hinfufO jahrlichen 50 tabulae darvon konnen 
geliefert welden (Beil. Nr. 11). Dann ist er vorsichtiger geworden; die letzten 
Briefe enthalten solche AuBerungen nicht mehr. 

33 Stengel , AbhaDdluDgeD B 177 
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FOImat und an 35 Risse von Burgen und Festungen! SdlOn das isl 
in seinem zeitraubenden Entwicklungsgang von der miihsamen 
Arbeit im Geliinde bis zum letzten Pinsel- und Federstrich in An
betracht der hohen Qualitiit auf jeden Fall eine hochst ansehnliche 
Leistung, der auch der Fachmann das ,Fleillzeugnis' nicht versagen 
wiirde. Tiite er's aber, - einen Kiinstler wird die Nachwelt im 
Angesicht einer so reichen Hinterlassenschaft nicht mit dem Mall
stab des Handwerks mess en. 

So vermochte Landgraf Moritz die Dinge freilich nicht anzu
sehen. Dieser gebildete und am geistigen Leben seiner Zeit lebhaft 
interessierte Fiirst, der mit Fug ,der Gelehrte' heillt, ist als Herr
scherfigur von einer hiifisch gebundenen Geschichtsschreibung arg 
verzeichnet worden. Heute erscheint er in ganz anderem und nicht 
eben erfreulichem Lichtel' •. Man mull sagen, die aktenmiilligen 
Einzelheiten des ,Falles' Dilich bestiitigen manchen der freilich 
geradezu pathologischen Charakterziige, die sein neuester Be
urteiler ihm zuschreibt, .Uberhebung, Milltrauen, Anklage, ele
gische Ergiisse". Und der gute mann Dilichius - so nannte man 
ihn heimlich am Hofel'l, dessen Fiirst ihn so schimpflich, bis zu 
PHindung und Gefiingnis, behandelt hat, - befindet sich in bester 
Gesellschaft, man kann manchen anderen nennen, dem se in treuer 
Dienst auch mit ungeziigelter Schmiihung vergolten wurde122• Wie 
anders wiirde in seiner vornehmen und verstehenden Art Land
graf Wilhelm der Weise, der Vater, gehandelt haben, um sich die 
Kraft dieses Kiinstlers zu erhalten! Der Sohn liell es dahin kom
men, dall sie ihm endgiiltig verlorenging: im Winter von 1624 aul 
1625 ist Wilhelm Dilich, [nachdem er gerade noch fiir das riUer
schaftliche Stift Kaufungen dessen Niederzwehrener Besitz hatte 
kartieren kiinnenl ... ,] Moritzens Flucht vor Tilly benutzend, mit 
Wissen des einsichtigen jungen Landgrafen Wilhelm aus der 
Schuldhaft entwichenl", urn in siichsische Dienste zu treten l". 

I" Vg!. gegen Co. ROMMEL. Gesch. v. Hessen 6 (1837) F. V. GEYso. Beitr. 
z. Politik u. Kriegfiihrung Hessens i. Zeitalter d. 30jahr. Krieges in : ZHG. 53 
(1921) S. 141f. 

111 Cbristoph Boppenbausen an den Pfennigmeister David Lucanus in KasseJ 
1622 Juli 17 (Marb. StA. Personalrepos. ,Dilich' fol. 53). 

It! Vg!. V. GEYSO S, 16, 20; auc:h die in den Beilagen gedruckten Briefe des 
Landgrafen enthalten solche Xu8erungen. 

ilia (Vgl. un ten zu A. 203 a.1 us VgI. KROLLMANN U S. 9 r. 
IU Von den Werken Dilichs aus der sachsischen Zeit (vgl. KROLLMANN 11 

S. 20 H., dazu K. STECKE in: Zs . f. bildende Kunst 24 , 1889, S. 316 H.) sind er-
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V. Inhalt und Form, Tedmik und kiinstlerische Leistung 515 

V. I n h a I tun d For m, T e c h n i k u n d k ii n s tie r i s c h e 

Leistung 

Wir haben es hier nur mit Dilich dem ,Kartenmaler' zu tun. 
Dieser Mann war freilich nicht nur ein solcher, sondern, den Poly
historen seiner Zeit vergleichbar, nodi in mehreren anderen Sat
teln geredlt: er war ,Geographus' zugleich und ,Historicus'; seine 
technisdle Fertigkeit madlte ihn zum Lehrer der Kriegskunst, zum 
Festungsbaumeister und Ardlitekten; als ,AbreiBer' aber, der er 
von Haus aus war, versudlte er sidl sowohl in der Landsdlaft als 
im Portrat und in der Dekoration. Dabei war er nie eines allein. 
Seine eigentiimlidle Bedeutung beruht wohl darin, daB er jede der 
Kiinste, die er trieb, aus anderen zu bereidlern wufite. So ist auch 13. 

in seinen Karten bald von dieser, bald von jener Fahigkeit, die 
ihm nodi eignete, etwas zu spiiren. 

Das historisdle Interesse war bei ihm nidlt etwas von dem 
geographisdlen Versdliedenes, sondern eins mit ihm: die ,Hes
sische Chronica' ist zugleidl eine Besdlreibung des Landes, wie 
sie ja aus der ,Descriptio Hassiae' hervorgegangen is!. Darum 
benutzt er gerne die Gelegenheit, auf seinen Kartenblattern hi
storisdle Statten, Denkmaler, Altertiimer zu verzeidlnen oder gar 
genau abzuzeidlnen, so den ,Obeliscus' von Pfalzfeld (T. 6). ein 
romisdles Denkmal von Unterliederbadl (T. 3), die Grabsteine der 
Herren von Eppstein aus der dortige;} Kirdle (T. 4), den Konigs
stuhl von Rhens (T. 10), von dessen verlorenem Urbild wir damit 
eine in den MaBen vollkommen getreue Wiedergabe besitzen. In 
ahnlidler Weise hatte er sdlon fmher in der ,Synopsis' einen v er
meintlidlen dlattisdlen Stammesgott Hammo und in der Chronik 
von Bremen den Roland am Rathaus, ein Standbild aus der Ans-

halten fast nur fortifikatorische Arbeiten; uber seinen Abstecher zum Frank· 
furter Festungsbau, den dann sein Sohn Johann Wilhelm durchfUhrte, vg l. 
C. WOLFF und R. JUNG, Baudenkmaler in Frankfurt a . M. 2, 1898, S. 103 f.; 
PADJERA in: Arch. f. Frankfurts Gesdl. u. Kunst 111. F. 12 S. 237 ff. u. J. KURZWElJ..Y 
(A . 36) und die ,Federzeichnungen kursamsischer und mei8nische r Ortsm aften 
aus den Jahren 1626-1629' (hsg. von P. E. RIClITER und CH. KROLLMANN, 3 Bde., 
loo7) , verloren aber wie sein architektonismes Hauptwerk, der Riesensaal in 
Dresden (Oilichs Oedtenentwurf: Beschreibende Oarste11. d. alteren Bau· und 
Kunstdenkm. d. Konigr. Sachsen 21. 1900, S . 372 Fig. 248). wohl fast alle Grund
ri55e von SUidten und Gegenden, die er lm Kurkreise und anderwArts aufge
nommen hat (vgl. KROLLMANN 11 S. 22 mil A . 50); einen Plan von SchloB und 
Stadt Senftenberg verzeichnet BESCHORNER in: Beitr. z. dt. Kartographie (1921) 
S. 45 Nr. IX. 
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garikirche, die alte Biirgertracht, einen historischen Stadtplan, den 
Marktplatz, ein megalithisches Grabmal (,Monumenta Chaucorum') 
abgebildetl24' , Und hi er halte er seine Vorliebe fiir das germ a
nische Altertum, die doch als etwas Besonderes verzeichnet wer
den muB"', auch in einer kartographischen Darstellung der ,anti
quorum Saxoniae populorum sedes'126 bekundet. Dazu bietet denn 
nun die hessische Chronik ein Seitenstiick mit ihrer Konstruktion 
einer Germanenkarte (Abb, 2)127, die, der groBhessischen Tendenz 
des Verfassers entsprechend, die Ausdehnung des Chaltenstam
mes bis zum Teutoburger Walde, bis zur Saale und iiber den 
Neckar veranschaulichen solI. 

Dilichs Architektenader, die wir schon von seiner Zeichnung 
des ,K6nigsstuhls' kennen, geht uns unmiltelbar nicht an, Viele 
seiner wundervollen Zeichnungen und Risse landgraflicher Burgen 
in Hessen und am Rhein sind bereits vorlangst gewiirdigt wor
den8., Anderes trilt auBerdem hinzu, wertvolle Festungsgrundrisse 
aus Marburg'14 , sowie, bisher noch ganz unbekannt, aus Kirch
hain l16 und Ziegenhain", - urn von dem gedruckten und hand
schriftlichen Material, das von seiner friiheren und seiner spate
ren Tatigkeit auBerhalb Hessens zeugt, hier ganz zu schweigen, 
In diesen fortifikatorischen Arbeiten, in denen wahrend der zwei
ten Haifte seines Lebens wohl sein Schwerpunkt lag, kommt nun 
ab er vor allem auch der Landmesser und Kartograph zu Worte, 
der fiir uns Dilich in erster Linie ist. 

Bei wem er eigentlich in dieser Kunst in die Lehre gegangen 
ist, wird sich bestimmt kaum feststellen lassen, M6glich, daB se in 
zweimaliger, mehrjahriger Aufenthalt in Sachsen, wo das Hand
werk der ,Kartenmaler' besonders bliihte, einen Grund gelegt 
hat128, In Wiltenberg war einer seiner Lehrer Hartmanni, der dann 
auf seine Veranlassung nach Hessen kam und Professor der Ma
thematik in Marburg wurde'29 , Aber von dem, was aus der karto-

29A lUa Synopsis (Handsmrift) S. 160, ,Urbis Bremae ty pus' g. 38, 93 bis , T. 12, 
11, 17, 9, 

m Der auch von KROLLMANN 11 S. 10, 15, 17 betonte wissenschaftsgeschichtli<:h 
wichtige Zug feblt bei Tu. BIEDER, Gesch. d. Germanenforschung 1 (1921). 

IU ,Urbis Bremae typus' T. 10. 
U:7 Uber die Vorlage o . zu A. 50. Ubet MARQUARD FREHERS Wide rspruch ge

gen Dilidis groBhessische Tendenz vg!. CASAR S. 319. 
us Diese Moglichkeit betont KROLU.lANN II (A. 35) S. 11. 
ml Vgl. auner W . DlLICH, Urbs et academia Marpurgens is (1867) S. 93, F. 

GUNDLACH, Catalogus professorum academiae Marburgensis (1921) S. 366 ; H. 
HERMELINK U. S. KAHLER, Gesch. d. Univ. Marburg (1927) S . 206, 844. 
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graphischen Produktion des damaligen Sachsen bisher bekannt
geworden ist', fiihrt doch, soviel wir sehen, keine Briid<.e hiniiber 
zu Dilichs aiteren Karten oder gar zu seinen ,LandtafeIn', abge- "A 

sehen davon, daB es sich weder in kiinstlerischer noch in tech
nischer Beziehung irgendwie mit seinen Leistungen messen kann, 
Unzweifelhaft ist bei ihm dagegen eine Wirkung der Mercator
SchuIe zu spiiren; die Schrift hat er von ihr iibernommen und 
einige ihrer Karten geradezu als Muster benutzt130, Ob das mehr 
als ein bloB durdl den Atlas oder andere Arbeiten der Mercators 
vermitleiter literarischer EinfIuB ist, ob Dilich etwa Umgang und 
Unterricht des Johannes Mercator, als dieser in Hessen arbei
tete l31 , genossen hat, dariiber lassen sich nicht einmal Vermutun
gen aufsteIIenl32 , 

Die erst anderthalb Jahrzehnte spater einsetzende Kunst der 
Landtafeln muB freilich, wenn sie nicht wie PaIIas dem Haupte 
des Zeus entsprang, unter ganz anderen Antrieben gestanden ha
ben, Wer nach ihnen sucht, wird sie vieIIeicht in dem WinkeI 
Europas finden, von dem sowohI der in Mercator kuIminierende 
Aufstieg der Erdkunde ausgegangen aIs auch die starkste Kraft 
im Kunstschaffen der Zeit ausgestrahIt ist, in den NiederIanden, 
Einen AnhaItspunkt nach dieser Richtung bietet die Nachricht von 
einer hoIIandischen Reise Dilidls"; sie wird in erster Linie dem 
geIobten Lande der Festungsbaukunst gegoIten haben, Einen an
deren fUgt der Kunsthistoriker hinzul33 , indem er unsere Hoff
nung bestii tigt, daB die wundervoIIen Kartuschen und Rahmen, in 
die Dilich den Sdlriftsatz, Legenden und TiteI seiner TafeIn ein-

lit Vgl. A. 42, 43, 50-52. Das 1622 liber Dilichs Bibliothek und ubrigen Be
sitz aufgenommene Verzeichnis, das llbrigens die Vielseitigkeit seiner mathe
matismen, astronomisdten, geographischen, historischen Interessen sehr deutlidt 
widerspiegelt (Marb. StA. Personalrepos., ,Dilidt'), kennt kein Exemplar des 
Mercator-Atlas. 

ut Vgl. oben Kap. 1. 
131: Moglich scheint, daft Joist Moers (vgI. liber ihn o. zu A . 29) in naherer 

Beziehung zu Johannes Mercator gestanden hat; seine Tafeln haben mit des
sen Hessenkarte, dem leider fast einzigen seiner Werke, das erhalten ist (vgI. 
AVERDUNK S. 158 f.), einige graphische Verwandtschaft. Vielleicht kann nahere 
Priifung hier Klarheit schaffen. Vgl. A. 35. 

133 Fur das Folgende verdanke ich wertvolle Belehrung mundlichen und 
sdtriftlichen Ausfuhrungen meines Kollegen C. HORST, die ich z. T. wortlich an
fiihre. - Uber Dilid::ts niederlandisdle Reise vg!. A. 55. Die Arbeit von K. 
JOLlG, Niederland. Einflusse in d. deutschen Kartographie bes. d. 18. Jh .s (Diss. 
Leipz. 1903) ergibt fur die hier in Betracht komrnende Zeit nichts . 
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gesdllossen hat''', ,Leitfossilien' se in mtidlten, aus denen sidl audl 
auf die Herkunft seiner Kartenkunst selbst sdllieBen lasse. Denn 
sie mit ihrer nadl dem Vorbild des fladlgehammerten Eisenbandes 
gestalteten, eigentumlidlen Bildung weisen in der Tat zuruck aul 
eine tirtlidl bestimmt zu begrenzende Kunst, die niederlandisdle 
Hodlrenaissance. Und dem intimen Kenner dieses Gebietes fallt 
ohne weiteres ins Auge die nahe Verwandtsdlaft der von Dilidl 
gebotenen Formen mit den Erzeugnissen .des niederlandisdlen 
Kreises der Bahnbredler zur Renaissance, Pieter Coecke van Aelst, 
Cornelis Floris de Vriendt, Jacob de Vriendt, Hans Vredeman", 
und mit deren Sdliilern, .dem ,Stadtsteinhauer' Lieven de Key, 
dem Meister der Haarlemer Fleisdlhalle von 1603", oder dem 
etwas jiingeren .Adam Straes von Weilburg", einem in Zwolle 
tatigen Meister. AIs eigentlidler geistiger Vater der Kartusdlen 
Dilidls wird wo hi Hans Vredeman135 gelten durfen; und "bei ein
gehendstem Nebeneinanderstellen" mit dessen sieben Publikatio
nen .dem reidlsten Borne aller derartiger Anregungen in der 
Zeit', so den ,Kartusdlen' (1555) und den ,Grotesken' (1563), wird 
man voraussidltlidl, .sowohl was die leidlten Behange als was 
die sdlweren Besdllagwerk- und Dredlslerentwickelungen be
trifft", Beruhrungen .bis zu wtirtlidlen Zusammenklangen, ja 
Wiederholungen" feststellen kiinnen. Dabei wird audl zu prufen 
sein, ob der Zusammenhang durdl jene Stidlsammlungen ver
mittelt ist, von denen bisher nidlt feststeht, daB sie "uberhaupt so 

". weit hinaus, jedenfalls so lange im Auslande nadlgewirkt hatten", 
oder ob Dilidl etwa Vredeman selbst, sei es auf dessen langjah
rigen Fahrten durdl se in deutsdles Heimatland - er starb bald 
nadl 1604 in Hamburg -, sei es in Holland, perstinlidl kennen
gelernt hat. Jedenfalls ist Vredeman, der urn 1600 "als Mathe-

IU Seine Grundformen sind: 1. Rahmenkartuschen, zum Teil mit Putten oder 
anderen mensdtlichen Figuren (T. 10, 11, 13, 15, 17. 19); 2. der Querschild, iiber
einstimmend gebraucht auf T. 17, 22 u. 23 (zweimal) , 24 e und Nr. 26, anders 
noch auf T. 11, 17, 21 (an den oheren Rahmenrand angehangt) und Nr. 25 i 3. 
der HodlSCnild (T. 14 16, 19, 20, 22, 24 c): 4. dos Oval cr. 23, zweimal); 5. die 
Muschel, fast stets mit dem Hals nam oben (T. 21, vgl. 10, 13. 17, 24 e); 6. die 
Bime (T. 18); 7. das herz!ormige Blatt (Nr. 25): 8. hodHemled<ige Ta!e l (Nr. 25) : 
9. Aufbau mit Obeliskusspitze (T. 13, 18, Nr. 26) . Quer-, Hodlschild- und Kreis
oder Kranzkartusmen, freilim viel einfacherer Art, auch sdlon in der Bremisdten 
und in der Hessenduonik. 

IU Vgl. iiber ihn G. GALw.ND, Gesm. d. holland. Baukunst u. Bildnerei im 
Zeitalter d. Renaissance. d. naUonalen Bliithe u. d. Klassicismus (1890) S. 
108 If .• 128. 
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matiker, Geometer, Architekturtheoretiker eine Professur in Lei
den" erstrebte, eine jenem in vielem geistesverwandte Persiinlich
keit gewesen. So kann damit gerechnet werden, daJl auch die 
kartographische Leistung der Landtafeln selbst einen Nahrboden 
in seiner Umgebung gehabt hat. Uberschatzen wird man solche 
Miiglichkeiten nattirlich nicht: weder brauchen sie eine Beein
trachtigung der Originalitat unseres Meisters, so wie sie heute 
erscheint, zu bedeuten noch schlieJlen sie andere Zusammenhange 
aus. 

Vollends, was die Technik der Landmessung anbetrifft'''' , 
brauchte Dilich sie nicht in der Fremde zu suchen; war doch gerade 
damals ein bedeutender Fortschrit! auf diesem Gebiet gerade in der 
Landeshauptstadt Kassel gemacht worden. Es war noch nicht lange 
her, daJl man die Landkarte in naiver Manier konstruierte, indem 
man die Ortschaften nach roher Schatzung der Abstande und nach 
ungefahrer Ermittelung der Richtung mil dem KompaB fesUegte, 
um dann Berge, Walder und Gewasser nachtraglich nach dem 
.Augenschein· einzutragen. Man miichte glauben, daB auch ein 
Mann wie Joist Moers"· sich daran genugen lieB, wenn man auf 
seiner Tafel des Amtes Schmalkalden liest, daJl er hier darstelle, 
was ihm bey schonen kJaren wettertagen mil sonderem fleW de
monstrirt und gezeigt ist warden. Moers hat freilich seine Blatter, 
wie er in anderen Fallen verrat, doch schon uB geometrischer kunst 
und observirung . .. gestelt und verfertigt oder durch mathema
tische instrumente observirt und abgerissen. Mindestens zu der 
feineren Arbeit der Grundstiickvermessung bediente man sich da
mals auch der Rute und der MeBschnur, ja bereits einfacher Visier
instrumente, wie des ,Jakobsstabes' und des Quadranten"'; und 
selbst der MeBtisch, der in der Uberlieferung als eine Erfindung 
des Altdorfer Professors Pratorius (1537- 1616) gilt, scheint in der 

l3Ia [Vgl. zu diesem Absatz die sachkundigen Bemerkungen von K, KEIIEII 

in: Mitt. d. Insl. f. geschichtl. Landesk. d. Rheinlande 4 (1929) S. 39., 
lH Vgl. zum Folgenden die o. A. 35 angefUhrten Karten des Joist Moers 

C 144 p, C 193 I u. B 671. 
m Vgl. etwa des Oppenheimer Stadtschreibers JAKOB KOBEL ,Geometrei. Von 

kiinstlidlem feldmessen und absehen allerband babe, fledle, ebne. weitte und 
breyte' (Frankfurt a. Main 1556) fol. 19', 26', 31. Die Technik der Grundsttidts
vermessung mittels Zerlegung in Quadrate und Dreiedte veranscnaulidtt der 
von DORN S. 493 (mit Abbildungen) angefUhrte alte RiB von Altengronau und 
die Volkmarsensme Grenzkarte des Joist Moers C 150 q (0. A. 35) mit ihrem 
am SdtluB in einer Endsumme zusammengefaBten Vetzeichnus al/er quadrate" 
und triangIn, was sie an morgen zohI dieser gantzen messung hatten . 
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Form der Kippregel, einer auf einem StatiY befestigten Platte, auf 
der ein urn einen Punkt drehbares Lineal zum Visieren angebracht 
war, schon im Gebrauch gewesen zu sein'38. Eine zu schnellerer 
und zuYerlassigerer Arbeit befahigende Gestalt erhielt er aber 
erst in dem mehrarmigen Instrument des ,Triangel', das der be
riihmte Schweizer Mechaniker Jobst Biirgi urn 1592 in Kassel, wo 
er seit 1579 am Hofe Wilhelms des Weisen wirkte, erfunden hat'''; 
mit ihm lieB sich nunmehr unschwer und in technisch yollkomme
nerer Weise als bisher durch Winkelmessung nicht nur die Rich
tung, sondern auch die Entfernung bestimmen und unmittelbar im 
beliebten MaBstab auf das Papier iibertragen. Dieses Instrument, 
das iibrigens noch nicht die erst etwas spater (1615), yon dem 
Hollander Snellius, entwickelte yon Dreieck zu Dreieck fortschrei
tende moderne Triangulation bedeutet, ist yon Burgis Schwager 

lSA Bramer, Baumeister und Geometer zu Marburg, seit 1616 mehr
mals im Druck yer6ffentlicht worden, zuerst unter seinem eigenen 
Namen14o. Es ist kaum ein Zweifel, daB auch Dilich, der Burgi so-

138 Vgl. W. JORDAN, Hdb. d. Vermessungskunde 2 (l908) S. 816. 
1311 Das aus MeSSing hergestellte Exemplar des landgraflichen Hotes befindet 

sich samt anderen von Burgi verfertigten Instrumenten im ,Wilhelmszimmer' 
des Hessischen Landesmuseums in Kassel (vgl. A. C6STER und E. GERLAND, 

Beschreib. d. Samml. astronom., geodat. u. physikal. Apparate im Kg!. Museum 
zu Cassel, 1878, S. 1 t., 6 ft., 9, 35 mit T. 111 1 und den ,Fiihrer durch die histo
rischen und Kunstsammlungen'). Nach der vom 10. August 1648 datierten Vor
rede von Benjamin Bramer, Bericht zu M. Jobsten Burgi seligen Geometrismen 
Tringular Instruments mit schonen Kupterstiicken hierzu geschnitten (Kassel 
1648) hat dessen Praeceptor und Schwager Burgi, kaiserlidler Cammeruhrma
cher und im 43. Jahr FiirstI. Hessischer Uhrmacher zu Casse/ seliger vor un
ge/ehr 56 Jahren zum bericht seines invenlierten Tringular Instruments van 
Anthonio Eisenhauren Kup/erstechern und Goldschmieden zu Warburg gegen
wiirlige Figuren ersllich schneiden lasseni die Erfindung sei 1602 von Kaiser 
Rudolph privilegiert worden und besitze, obwohl sie ungedruckt blieb, die 
Prioritat vor ahnlichen Instrumenten des Franzosen Philipp Damfrie van 1597 
und des Ztiricher Leonhard Zubler von 1603. - Vg!. auch DORN (A. I) S. 493 f. 

140 B. Bramerus, Besdueibunge und Underricht Eines Neuwen, leicht und 
29 B sehr bequemen Instruments zum Grundtlegen und Theylung der Circkel Linien, 

erfunden und den Liebhabern dieser Ktinste zu getallen an Tag gegeben. Ge
druckt zu Marpurg Bey Zaul Egenolft der Loblichen Universitet Buchdrucker 
(1616); Ders., Trigonometria Planorum Mechanica Oder Underrimt unnd Be
sdueibung eines neuwen und sehr bequemen Geometrischen Instruments, Zll 

allerhand Abmessung und So}virung der Planischen Triangel, derogleichen 
biBhero nimt gesehen warden, beschrieben (ebd. 1617). Beide Schriftchen in der 
Marburger UniversiUitsbibliothek. Die erste war tibrigens in Dilichs Besitz 
nam Ausweis des Inventars von 1622 (A. 130). - Uber Bramer vgI. F. W. 
STR1EOER, Grundlage z. einer Hess. Gelehrten- u. Schriftstellergesch. 1 (1781) 
S. 521 ft., ROMMEL 6 S. 473, V. APELL in: ZHG. 35 S. 249. 
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wohl als Bramer tedmisme Zeimnungen geliefert hat l .. , das 
Triangel gekannt und benutzt hat. Erwiihnt hat er es in seinen 
Briefen nie. Aber wenn er mehrfam von der Notwendigkeit redet, 
seine instrumenta auszullicken, ... quae usu labefacta sunt diutino, 
oder von dem Diener, den er braume, die instrumenta hin und 
nieder zu tragen, so ersieht man smon daraus, dall se in Arbeits
apparat nimt ganz primitiv gewesen sein kann"'. 

Uber seine Temnik hat er jedenfalls nimt ausdriiddim Aus
kunft gegeben "". Und aum in den fertigen Landtafeln sind ihre 
Spuren durmaus verwismt. Nimts haben mit ihr zu tun die amt 
Himmelsrimtungslinien, die er auf seiner Karte der Gemarkung 
Neukirmen (T. 13) von dem eingezeimneten Kompall ausstrah
len liell. Nur die Stime, die in den Ortspunkten vielfam erkenn
bar sind, verraten die Benutzung des Zirkels. Um so wertvoller 
ist die kleine Federskizze vom Amte Auburg (Abb. 15)8', in der 
zahlreime auf dem Original erkennbare blinde Hilfslinien anzei
gen, wie Punkt fiir Punkt nam Winkel, Rimtung und Entfernung 
festgelegt und bestimmt warden ist'''. 

141 ,Dritter Tractat Der Mechanischen Instrumenten Levini Hulsii. Beschrei· 
bung und Unterricht de6 Jobst Burgi Proportional·Cirdc.eIs, ... Frandc.furt am 
Mayn, in Verlegung Levini Hulsii Wittib', 1607 (vorhanden in der Bibliothek 
d. Staatsarch. Marburg); sowohl die 15 Kupfertafeln aIs die Titelzeichnung und 
auf S. 3 das prachtvolle Wappen der Bromser von Rudesheim, offenkundig von 
Dilichs Hand (Hinweis von C. KNETSCU), ebenso die Kupfertafel zu B. BRAMERUS, 
,Kurtzer Bericht Eines Sduag· oder Windc.el Instruments, darmit alle auD und 
eingebogene Schregen abzunemen' (Marburg 1615; vorh. in der UniversiUits
bibliothek Marb.). 

UI Vgl. Nr. 14, 17. Da6 Dilich Burgis Triangel mindestens im Verlaufe seiner 
Arbeit kennengelernt hat, ergibt sich. daraus, da6 er Bramers Traktat von 1616 
besa6 (vg I. A. 140). Au6erdem gab es in seiner Bucherei unter anderen mathe· 
matischen und architektonischen Schriften (Vitruv, Stevinus, Durer, Ramus, Al· 
bertus Florentinus) ,Observationes Nicolai Rhialcii de limitibus agrorum' und 
,Visierkunst Beiers' = J. H. BEYER, Ein neue und schone Art der vollkommenen 
Visierkunst (1603). Wenn 1618 von einem Bewerber urn eine Landmesserstelle 
veriangt wird, da6 er sein gesicht ulf alle Jinien haben undt die vorgegeben 
stucke in seine trJanguJ bringen mugen (Nr. 16). so darf man das gewi6 nieM 
auf das Instrument des Triangels beziehen, sondern auf die beim Messen beno· 
tigle Hilfskonstruktion des Dreiedc.s. Denn nachher erkHirt der Bewerber selbst, 
er musse seine triangul suchen, dieselbige von einer ecken oder puncten zum 
andern mellen undt zu dem endt Ieuth haben, die er in die lineen stelle. Aber 
dabei ist die Rede von den hirtzu gebreudlJidlen geomelrisdlen instrumenten, 
die der Bewerber nicht kenne. 

Ula FUr mundlithe Belehrung in vermessungskundlichen Fragen bin ith 
Herrn Katasterdirektor BALDUS in Marburg verbunden. 

143 Uber einen anderen derartigen Fall vgI. A. 16. Wie schon oben S. 519 r. 
betont wurde, handelt es sidl bei dieser Methode, die aucb fUr Apians bay-
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Etwas mehr erfahren wir von ihm uber die Art, wie er seine 
Tatigkeit einteilte und organisierte. Bis auf die vier Winter
monate, etwa zwischen dem 20. November und dem 20. Marz, die 
der Verarbeitung des gesammeiten Stoffes bis zur Mundierung 
der Karten mil Pinsel und Feder dienten, war er, soweit Wind 
und Wetter es zulieJlen, im freien Felde mit der Vermessung be
schaftigt"'. AuJler einem oder zwei Dienern fiir die Wartung der 
Pferde - cinmal werden fiinf genannt -, die Bedienung der 1n
strumente und allerlei Handgriffe l45 hatte er von vornherein 
einen Gehilfen, ohne den ja bei der Messung mit Burgis Triangel 
nicht auszukommen war; es war Adam Muller, der nachmals als 
,Bauschreiber' und ,Geographus' sowie als Vogt von Heydau vor
kommt und mindestens eine selbstgefertigte Landtafel hinterlas
sen hat"·. Nicht viel spater ist wohl auch der 1613 und 1622 als 
ers/er baumeis/er genannte Johann Widekindt zu Dilich gestoJlen. 
Er erscheint 1622 mil Muller in seiner Begleilung und laJlt sich 
gleichfalls als Kartograph nachweisen147 ; ob er mit dem jungen 
geseJlen, der, seines Zeichens /ormscheider, 1608 bei ihm beschaf
tigt war"", gleichzusetzen ist, mag dahingestellt bleiben. Spater, 
seit 1615 oder 1616, hat Dilich seinen Stab auf vier Personen ver
griillert, urn immer an zwei Stellen zugleich messen zu kiinnen"'. 
Daruber hinaus beschaftigte er noch ungelernte Hilfskrafte l50• Vor 
allem aber war er auch auf die UntersWtzung der eingesessenen 
Leute angewiesen, die ihm oft - was seinen Betrieb wegen der 
zu zahlenden Zehrgelder sehr verteuerte - in groller Zahl zur 
Hand se in muJlten, urn uber Grenzen und Flurnamen Auskunft zu 
geben1' 1• Doch genugten ihm die se Angaben nicht immer. Wir 
wissen, dall er Akten uber Grenzverhaltnisse im katzenelnbo-

riscbe Landesaufnabme nachgewiesen ist (vgl. BESCHORNER S. 15 r.) , nidlt smon 
um eigentlime Triangulierung im Sinne des Snellius. obwob} Beredmung von 
Dreiecken (,Triangeln') vorliegt (vgl. aum A. 142). 

144 Vgl. Beil. Nr, 2 und 14 Anh. 141 Vgl. Bell. Nr. 14 § 4 und 19. 
t" Er kommt vor 1608 (Nr. 2 § .) und 1622 (Nr. 19) als Genosse Dilichs, 1618 

(Nr. 16) als Vogt van Heydau, als Kartograph mindestens 1615, vielleient nom 
1639 (vg!. unten A. 167, 168). 

147 Vgl. ilber ihn ROldMEL 6 S. 504 (wo sein Bruder Georg als zweiter Bau· 
meister genannt wird). Au8erdem kommt er 1622 vor in Beil. Nr. 19 und, als 
Dilich tibergeordneter Baudirektor in Wanfried, in Nr. 20. 5 Plane seiner Hand 
weise ien in A. 94 und 111 nam. 

141 Vgl. Beil. Nr. 2 § 4. 
u, Dom ersmeinen in den Quittungen von 1622 (Nr, 19) nur Widekindt und 

Muller. 
IN Beil. Nr. U § 4. Ut Beil. NI. 2 § 1 und Nr. 14 § 2. 
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gensdlen Amt Rheinfels an sidl genommen hat" . Und bei seiner 
Vermessung von Sdlonstein benutzte er, und zwar in der sorg
samsten Weise, eine Grenzbesdueibung des Amtes1"; es ist sehr 
wahrsdleinlidl, daB er ahnlidl wie in diesem Fall, den wir aus 15 B 

einer Spezialuntersudlung tiber die Grafsdlaft Ziegenhain mit
teilen konnen, audl sonst vorgegangen ist. 

Eine Arbeitsweise, die auf so intensiver und vielseitiger Tatig
keit beruhte, muBte besondere Ergebnisse zeitigen. Man kann sie 
im allgemeinen sehr gut nadlprtifen. Denn unser Meister hat seine 
tibrigens durdlaus nidlt einheitlidlen MaBe und MaBstabe zu die
sem Zwe<ke auf seinen Blattern zur Sdlau gestellt: in einigen 
Fallen gibt er sogar - was als Grundlage der Beredlnung beson
ders widltig - die von ihm verwendeten ,Sdluhe' in Original
groBe wieder, auf den Eppsteiner Karten (T. 1 bis 4) soldle von 
28,4 cm Lange, die offenbar audl den Aufnahmen vom Rheine, wo 
sie galten, zugrunde liegenl53 , auf den Wandkarten der Geridlte 
Neuenstein-Wallenstein und Langensdlwarz (Nrr. 25 und 26) sol
dle von 28 cm Lange, wie sie wahrsdleinlidl audl fUr die tibrigen 
hessisdlen Biatter als Norm anzunehmen sind154; ganz regelmaBig 
finden wir ,Ruten', zunadlst von vierzehn, seit 1615 von sedlzehn 
Sdluhen1"; einige Male ersdleinen audl Meilen, z. T. zugleidl in 
drei Spielarten15•• Dilidl braudlte seine MaBstabe, mit denen er 

ut Marb. StA .. Kammerarch. Gener. XXX. Vgl. F. BRAVER, D. GrafsdJ.. Ziegen· 
hain ((1934) S. 881.J. 

tn Auskunft des Staatsarchivs in Koblenz. 
U4 Da die Differenz der beiden Sdtuhe aut die Meile nur einen Untersdtied 

von 100 bis 130 m ausmadtt. 1st aus den Karten selbst nidtt mit Bestimmtheit 
'Zu erschlie8en, welcher Smuh jeweils gemeint ist. 

"6 Vierzehnschuhige Ruten sind ausdrudc.lidt genannt auf T. 1. 4, 11, 12, 13, 
24 b, 25; sechzehnschuhige aut T. 14, 18, 19,21, 22, 23, 24 c, 24 d, 24 e sowie auf 
einem der Risse der Burg Reidtenberg (Kasseler Atlas Nr. 29). Aui T. 14 ist 
16 aus 14 korrigiert. Dilidt ist also damals, im Jahre 1613, von der einen zur 
anderen Rute ubergegangen und dann bei ihr geblieben. Wenn er in den 
Ziegenhainer Grundrissen (vgl. A. 94). soweit sie Ma8angaben enthalten, 
(Nr. 3 und 4), sechzehnsdtuhige Ruten verwendet hat, so kann das daWr spre· 
men, diese Arbeiten, die man aus allgemeinen Grunden ins Jahr 1611 setzen 
modtte. erst aui 1613 oder nom spater zu datieren. 

UI Auf T. 1 4 groDe. mitteJmeDige oder gemeine und kJeine Meilen von 
2400, 2050 und 1700 vierzehnsmuhigen Ruten (= 9559,8165 und 6771 m). auf 29C 
T. 10 dieselbe gemeine Meile (= 2050 m), aut T. 24 b eine Meile von 1800 
(=- 7056 m), aut T. 25 eine groBe Meile von 2400 vierzehnsmuhigen (= 9408 m), 
aui T. 22 und 26 eine Meile von 1800 sedtzchnschuhigen Ruten (= 8064 m) . Im 
Falle der T. 1 4 und 10 sind der Rechnung Schube von 28,45 cm, im ubrigen 
solche von 28 cm zugrunde gelegt. 
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so freigebig war, in der Tat nicht zu verbergen. Seine Messungen 
sind, an und fiir sich, zumal aber im Vergleich mit den Leistungen 
seiner unmittelbaren Vorganger, von betrachtlicher Genauigkeit; 
Stichproben ergeben in den Entfernungen von Ort zu Ort nur eine 
durchsdmittliche Abweichung von 7 bis 8 0/ 0157, wahrend bei Joist 
Moers und Heinz Markgraf der Durchschnitt, giinstig gerechnet, 
etwa 23 % betragt und Fehler von iiber 60 Ofo keine Seltenheit 
sind158. 

Diese Prazision erstreckt sich ab er nicht nur auf gerade Ent
fernungen. Alle vorkommenden Linien, Wald- und Talrander, 
Wasseriaufe, Grenzen - Wege sind allerdings nur selten beriick
sichtigt und dann, wohl urn das Landschaftsbild nicht zu storen, 
nur angedeutet -, werden mit peinlicher Sorgfalt wiedergegeben. 
Das eben ist so bezeichnend fiir diese Landtafeln, daB der Zug zur 
Typisierung, dem die Landkarte seitdem in immer hoherem Grade 
verfallen und erlegen ist, in ihnen nidit herrsdit. Zwar bedeutet 
die Verwendung der gleidien Farben fiir gleidiartige Gebiete -
im Bereidie des jeweils behandelten Amtes Gelb fiir die Flur, Griin 
fiir den Wald, auBerhalb Fleisdirot oder Hellgriin bzw. Blaul59 -

oder die einheitlidie Behandlung des Waldes, der durdi weiBe, 
seltener gelbe Tupfen oder goldene Halbkringel eine konventio-

157 Vgl. die Beredmungen W. CUSSENS in den ,Beschreibungen' S. 18 ft., 

denen hier noch hinzugeftigt sei, da8 auf der Pederskizze ,Auburg' (A. 86) die 
gewahlten Stichproben, Auburg-Wagenfeld und Auburg-Kellenberg, iiber
haupt keine Fehler ergeben. Was die Art der Beredmung betrifft, so sind zur 
Ermittelung des Fehlerdurchsdmittes auf jedem Blatt die Abweichungen aller 
herausgegriffenen Stichproben vom Ma8stab ohne Riicksimt darauf, ob sie 
positiv oder negativ waren, addiert und durch ihre Gesamtzahl dividiert war
den. Das ist willkiirlich, aber es bietet die einzige Moglichkeit, von dem Grad 
der Genauigkeil der Messung eine annahernde Vorstellung zu gewinnen. 

168 Gleichfalls nach W. CUSSEN. 

lU Nam der Instruktion van 1607 Co. A. 58) saUte mindestens in der Gene
raltafel des ganzen Fiirstentums, wohl aber auch in den fibrigen Tafeln das
jenige, so wir in besilz haben, mil gelber, was ab er unsern JandsaJJen zue
gehorig, mil roler und dee angeenzenden geistllchen und weldlichen chue und 
furs ten , preJalen, grafJen, hern und vom adell, reichstedt undl communen 
zuegehorung mil weifJer laebe, in gemein abeT aJJe gewildnus mil gruner larbe 
gezieeel se/n; was da auch in dem angrenzenden unser eigenthumb und graJfen 
vom adell ader andern veeliehen wehre, kan er mil besonderee larbe andeuten. 
Dam ist an dieser Art der Untersmeidung nieM festgehalten warden. Mit Rot 
wurde nicht nur landsassiger Besitz (wie Bellnhausen auf T. 16), sondern z. T. 
auch angrenzendes Gebiet fremder Landesherren gekennzeichnet (vgl. T. 8-1O). 
Umgekehrt wurde das eigentlich landgrafliche Gelb auch fUr Bezirke des land
sassigen Adels angewendet (vgl. T. 18, 20, 23) . 
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nelle Plastik erhalt, eine gtinstig wirkende' Vereinfadmng des BiI
des. Der kleine rote, sdlwarzl1mringte, mit Gold geftillte Kreis, der 
in langst tiblidler Weise tiberall an Kirdlttirmen oder anderen her
vorragenden Gebauden inner- oder auBerhalb von Ortschaften als 
Ausgangs- oder Zielpunkt der Messung angebracht ist, wirkt gleich 
dem daraus entwickelten Rad, das auf den jtingeren Tafeln zur 
Kennzeichnung der Mtihle dient, wie eine Sigle. Vollends ist eine 
solche das rote oder goldene Dreieck der Wtistung. Und gleichartig 
werden durch Rot oder Gold die Aufwtirfe, Malsteine oder ,Loch
baume' der Grenzlaufe charakterisierl. 

Damit sind die typisdlen Elemente der Dilichschen Kartenkunst 
- von der einheitlichen Gestaltung der Blatter in Format, Papier, 
Rahmung soli spater die Rede se in 1 •• - aber auch im wesentlichen 
ersch6pfl. Wie zahlreich sind doch die individuellen Einzelheiten lOA 

dieser Blatter und wie bildhaft sind sie oft wiedergegeben, Berg
walder (T. 14 16), Baumgarten und einzelne Bal1me, Brunnen, 
darunter der ,Reenser Saurbronn' (T. 10) oder die Quellen von 
Langenschwalbadl (T. 8). ein Steinbruch (T. 17). Kalk6fen oder 
-kauten, Ziegel-, Schmelz- oder Eisenhtitten und ein Kohlenberg
werk fT. 20 und 21), Mtihlen, Brticken und Wehre fT. 17-19), Zoll-, 
,Hasen'- und Heiligenst6cke, Galgen und Geridltsstattenl Beson
dere Kabinettstticke die Burganlagen, Dorf- und Stadtplane mit 
Mauern oder Wallen und StraBen, mit Kirchttirmen und -fenstern, 
Hausern, bei denen zuweilen nicht nur Ziegel- und Schiefer-, son
dern auch Strohdacher unterschieden werden; wir nennen stat! 
vieler anderer nur Eppstein (T. 2). Bornidl, Reichenberg, SI. Goars
hausen, SI. Goar und Rheinfels fT. 5/6), Braubach und die Marks
burg (T. 9), Ober- und Niederlahnstein, Lahneck, Stolzenfels und 
Rhens (T. 10), Jesberg (T. 14/ 15), Melsungen fT. 17). Kloster Brei
tenau und Guxhagen fT. 19), Malsfeld und Elfershausen (T. 20/21). 

Was sich hier offenbart, ist sidltlich weit mehr als die gewandte 
und genaue Technik des Markscheiders, der se in Handwerkszeug, 
KompaB, Zirkel (T. 13, 26) und MaBstock, voll naiven Stolzes mit 
abzubilden liebl. Es ist eine feine und ansehnliche Kunsl. Und 
diese liegt nicht nur in den als Nebenbilder auf grOBeren Blattern 
eingeftigten aquarellierten Ansichten von SI. Goar und SI. Goars
hausen fT. 5/6), Rhens (T. 10), Neukirchen (T. 13) und Fleckenbtihl 
(T. 23) mit dem str6menden Rhein, den blauenden Bergen und den 

IGO Vnten S. 534 ft., vgI. aum oben S. 517 f. 
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blinkenden Fenstern; auch nicht nur in jenen prachtigen Kartu
schen und Rahmenverzierungen, in denen niederlandische Phanta
sie weiterlebt, oder in den Wappen hessischer Geschlechter und 
Stadte, mit denen einzelne Biatter (T. 4, 11, 17,23,26, vg!. Abb. 4, 
5, 8, 10, 12, 13) geschmii<kt sind. Die Karlen selbst slehen unler 
dem gleichen Gesichlspunkt. Mag die rechle Wiirdigung einem be
rufeneren Urteil vorbehalten bleiben, so darf hier doch erwahnt 
werden die geradezu vollendete Geslaltung und Einpassung der 
Schrift, die bald Anliqua ist, bald Fraktur, bald humanistische Kur
sive, sowie die absichtlich beschrankte, aber mit erlesenem Ge
schmack abgestimmte Farbengebung, die alien diesen Blattern 
eignet. 

Und nach der Form soli endlich auch der Geist, der sie erfiillte, 
zu Worte kommen. Vielleicht kennzeichnet ihn nichts so gut wie 
das kleine Moliv zweier iibereinandergelegter Biatter, des blau
griinen vom Weinsto<k und des gelbgriinen der Linde, das Dilich 
einmal verwendet (T. 12) anstatt eines Wappens, wie er es eben 
an entsprechender Stelle angebracht hatte (T. 11) -, eine entziik
kende Spur realistischen und doch zartsinnigen Naturgefiihls. Die
ses beherrscht den Meister denn auch im GroBen. Nicht mit Un
recht hat man Dilich schon urn der Illustrationen willen, die er 
seinen verschiedenen Landesbeschreibungen beigab, einen Entdek
ker des Stadtbildes als eines kiinstlerischen Ganzen und als eines 
untrennbaren Bestandteiles der Umgebung genannt, einen der 
Ersten, in denen .jene heitere Freude an der schiinen Natur, das 
objektive asthetische Wohlgefallen an der Landschaft lebendig 
war", wie sie sonst erst zwei Jahrhunderte spater ein typisches 
Kennzeichen der Bildung wird 161 Auch in seinen Landtafeln ver
leugnet unser Meister diesen Zug nicht; ja hier kann er ihn, mit 
den koloristischen Mitteln, die er anwendet, gar erst viillig zur 

168 Auswirkung kommen lassen. Das sind Bilder wie aus der Vogel
schau und doch zugleich perspektivisch gesehen'6': der Wald, zu
mal das Waldgebirge (T. 14116). in sattem Griin gehalten, von Blau 
gehiiht, die darin eingebettete Flur zwar typisch in der gelben Far
bengebung, doch fast stets durch taktvolle Andeutung des Reliefs 

HIt Vgl. KROLLMANN II S. 10, auch F. HERRMANN und L. KRAIT, Daniel Meiss
neTS Thesaurus philopoliticus 1 (1927) S. XXVIII. 

18~ Vgl. tiber die Halb-PeTspektive der Stadt-,Prospekte' des 16. Jh.s K. 
SCHAEFER, Stadtpiane und Prospekte in: Mitt . a. d. germ. Nationaimus ., 1895, 
S. 57 ft .; HER'RMANN u. KRAFT 1 S. 32 ff. 

190 



v. Inhalt und Form, Tedmik und kunstlerische Leistung 527 

auch bildmaBig wirkend, in ihr wiederum die last als Prospekte 
gegebenen Plane der Ortschaften, in welchen man das Leben der 
Menschen, die sie sinnvoll gebaut, zu spiiren glaubt, wie in Mals
feld mit der Linde auf dem Dorlplatz (T. 20/21) oder in Elfershau
sen mit den umliegenden lichten griinen Obstgarten (T. 21); leben
dig auch die griin oder blaulich dahinflieBenden Strome, Rhein, 
Main, Eder und Fulda und all die kleineren Gewasser und Rinn
sale, denen der Kiinstler aul ihrem vielgewundenen Laufe uner
miidlich gefolgt ist. 

Es ist keine Phrase, wenn man von diesen Karten sagt, sie 
redeten, unendlich uberlegen dem kindlichen Lallen ihrer Vorlau
fer, ganz fern auch der exakten, aber trockenen Gelehrtensprache 
des Mercatoratlas, die Sprache eines Dichters. Sie sind in Wahr
heit das Werk eines Mannes, der zunachst das Gelande technisch 
zu bewaltigen wuBte, um es alsdann in kiinstlerischer Selbst
befreiung als Landschaft und als Kunstwerk zu gestalten. 

Die hochste Weihe aber ward ihnen von dem Schimmer, den die 
Heimatliebe ihres Schoplers iiber sie gebreitet hat. Wer solche 
Stimmung zu fUhlen vermag, hort aus ihnen die Worte wieder
klingen, mit den en Wilhelm Dilich in der ,Chronica' die Schonheit 
seines geliebten Hessenlandes gepriesen hatl": Dann schaw doch 
an die lieblichkeil der sdlC)nen und lustigen thale, unnd wie die
selben von so vielfaltigen iarben der kreuter und blumen glentzen 
und leuchten, schaw an den sch6nen pIospeckt und ansehen der so 
hohen beIge und ielsen, den lieblichen angenemen schatten der 
lufftigen, ja lustigen wiilde; schawe an den geschlachten boden 
der ielder und hugel unnd ihre sch6ne iruchte, die weintregige 
berge, die groBen unnd kleine flieBende wasser, wie sie daher 
rauschen unnd das erdreich beieuchten, die wohlschmeckende 
kuhle bronnen, wii geschweigen, wie artig hin und wieder die 
groBe und kleine stiidte, die hohe bergileuser, die flecken, caste}], 
dorffe und schlosse disponirt und versetzt sein! Warlich wird sich 
alBdan ein besondere anmuth unnd Jiebligkeil in diesem land 
befinden. 

113 S. 26: Von alter und newer iorm und gestalt des Landes. Die Stelle ist 
schon von KROLI.MANN angefUhrt worden. 

191 



528 H 7. Wilhelm Dilichs Landtafeln hess. Amter zwismen Rhein u. Weser 

VI. Nachleben und Nachfolge 

Fur seine Heimat hat Wilhelm Dilich, nachdem er in Unfrieden 
hatte scheiden mussen, seine Feder, die nun in Sachsen und ander
warts tatig war, nicht mehr geruhrt, mit Ausnahme etwa der letz
ten Zusatze zu der seit langem von ihm vorbereiteten ,Urbs et 
academia Marpurgensis', die er der Landesuniversitat wohl zu 
ihrer ersten Jahrhundertfeier uberreicht hat!64, Vergessen wurde 
er darum doch nicht so bald im Lande, auch von dem Landgrafen 
Moritz nicht, der sich sehr wo hi daruber im klaren war, was er an 
ihm verloren hatte165, 

Aber freilich, so lange man sich auch der ,Chronica', des ,Kriegs-
17 A buches', der Universitatsgeschichte erinnerte!66, - von dem Kunst

ler der ,Landtafeln' hat man wohl bald nichts mehr gewuBt. Dem 
SammelfleiB der zeitgen6ssischen Unternehmer vielbandiger 
Stadte-Topographlen ist das Werk nicht entgangen: der Frankfur
ter Kupferstecher und Verleger Eberhard Kieser brachte in dem 
von ihm Jahre hindurch fortgefiihrten ,Politischen Schatzkastlein' 
Daniel MeiBners, dem Dilichs Ungarische und Hessische Chroniken 
schon langer als Fundgrube gedient hatten"', 1630 und 1631 vier 
Ansichten von der Philippsburg zu Braubach und der hochgelege
nen Marksburg, von St. Goarshausen mit der Burg ,Katz' und von 
Rhens, die Dilichs Burgenbildern und ,Landtafeln' (T, 10 und 5), 
freilich roh genug, nachgestochen sind!68, sowie einen GrundriB 

181 Vgl. schon o. S. 487. DaB Dilich den Plan nicht nur gehegt (so F. JUSTl im 
Supplementum zu CAsARs Ausgabe, 1898, S. 1), sondern tatsachHch ausgeflihrt 
hat, mochte ich doch aus dem Befund der Handschrift schlieBen, in der nadl dem 
vorUiufigen AbschluB van 1622 (damals war er zum letzten Male in Marburg, 
vgl. o. zu A. 115) vereinzelte Nachtrage von seiner Hand gerade bis zur 
Wende 1626127 reidlen (vg!. Urbs et academia Marpurgensis succincte descripta 
et typis efformata ed. J. CASAR, 1867, S. 3 ft.); nur so erklart sich dom aum, daB 
die Handschrift in den Besitz der Universitat kam. 

1U Ubrigens konnte Dilich, da er gerade Anfang 1627 in Frankfurt als Gut
achter tatig war (vgl. PADJERA in: Arch. f. Frankfurts Gesch. u. Kunst Ill. F. 12), 
die Gelegenheit benutzt haben, um dem Marburger Universitatsjubilaum per
sonlich beizuwohnen. Vgl. Moritzens Urteil uber Dilichs Konnen in ,Urkunden' 
Nr, 15. 

, .. Vg!. CASAB (A. 36) S. 318, 320, 324. 
187 Vgl. HERRMANN U. KMFI' (A. 161), Einl. u. Register zu Meissner, (vg!. F. 

BACHMANN, D. alten deutschen SUidtebilder von Schedel bis Merian (1936) S. 
16 ft·1. - Nachgetragen sei, daB auch T. 857 (Waldkappel) auf einem SUch 
Dilichs (Hessische Chronica nach 135) beruht. 

188 Es handelt sich urn nachfolgende Stilcke : MeiBner T. 734 (Marksburg) 
= MICHAELIS (A. 80) Abb. 5 zu S. 46; T. 742 (Philippsburg in Braubach) = 
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der Festung Ziegenhain, der auf eine Federzeidmung Dilichs zu
ruckgehen mull ' ··, und nach derselben Vorlage hat dann 1646 Mat
thaus Merian, der ja ebenfalls Stadtebilder und Karten der ,Bes
sischen Chronica' ausgebeutet hat"·, Ziegenhain abgebildet171, 
Wann eigentlich und durch wen diese Blatter unseres Meisters fur 
den Zweck der Popularisierung zuganglich und nutzbar gemacht 
worden sind, mull dahingestellt bleiben 172. Vielleicht reicht die An-

MICHAELIS Abb. vor S. 57: T. 722 (St. Goar) - ,Landtafeln' T. 5: T. 799 (Rhens) = 
,Landt: T. 10. Von ihnen gehoren T. 722, 734, 742 dem 6. Teil, 799 dem 7. Teil 
des ,Schatzkastleins' an, die 1630 und 1631 fertig wurden. 

1111 MeiBner T. 161 (in der Einl. S. XXXVII irrtlimlich auf Braun und Hogen
berg, Stadtebuch zurudcgefilhrt). Uber die Art der Beziehung zu Dilich vgl. 
A. 171. 

170 Vgl. KROU-MANN 11 S. 17. Die drei dem Texte vorgesetzten Landkarten 
Merians sind Kompilationen aus den Karten Mercators und Dilichs, unter Vor
wiegen des letzteren. [Merians Abhangigkeit von Dilich und seine kiinstlerische 
Unterlegenheit kennzeichnet treffend ANNEM. SCllURIClIT, Bilder hessischer Stadte 
als historische Quellen (Oiss. Marburg 1930) S. 28 ft., 35 ff., insbesondere durch 
einen eingehenden Vergleich der Zeichnungen des Stadtbildes von Marburg, die 
wir von Beiden besitzen.1 

111 M. Merian (vgl. uber ihn H. ECURDT, Matthaus Merian, 1887; O. BURCX:
HARDT-WERTHEMANN, Merian in: Jahresber. d. Basler Kunstver. 1906-1908), 
Topographia Hassiae et regionum vicinarum (1646; anastat. Neudr. ca. 1924) 
zu S. 30; Merians RiB stammt schon deshalb Dicht etwa unmittelbar aus der 
o. A. 94 namgewiesenen Kopie des Oilichschen Planes von Ziegenhain, sondern 
aus deren originaler Vorlage, da er die in der Kopie offenbar hinzugefi.igten 30A 
,Rave lines' zwischen den runden Bollwerken, die nach v. APELL in : ZHG. 35 
(1901) S. 233 erst in den zwanziger Jahren ent!'>tanden sind, nom nimt hat. Die 
von Ihm gebotene innere Stadtanlage, die umgekehrt der Kopie fehlt, mu8 
auch aus dem Original herruhren, da sie aum in Meissners Plan begegnet. Die-
ser stimmt uberhaupt fast vollig mit Merian uberein. Dessen Vorlage kann er 
aber nieM sein, da er in Einzelheiten der Zeichnung von der Kopie sHirker 
abweicht und in der Nordwestedc:e einen Neubau entbalt, der auch bei Merian 
fehlt. Meissner und MertaD mussen also uDabhangig von einander aus einem 
Archetypus der erhaltenen Kopie geschopft haben, der den vollstandigen 
Stadtplan enthie!t, aber von den ,Ravelines' noch frei war. 

m Nicht einer, sondern vier verschiedene Stecher (vgl. uber sie HERRMANN 
u. KRAFr 1 S. XXXlII If.) sind beteiligt, W an T. 722 und 742, F(urck) an T. 734, 
EL an T. 799, PH an T. 860. Man konnle daran denken, Furck, der spater ja 
Oilich in Frankfurt portratiert hat, als Vermittler anzunehmen unter der fre i
lim kaum wahrscheinlich zu madtenden Voraussetzung, daB Dilich Kopien oder 
Skizzen seiner Tafeln besessen hatte. Moglich, daB sich unter Stidten des 
,Schatzkastleins', deren Quellen noch unermittelt sind, weitere Dilichplagiate 
verbergen. In den letzten drei Teilen des Werkes, denen die namgewiesenen 
Stucke angehoren, konnten allenfalls damr in Betracht kommen die aus Dilichs 
hessischem Arbeitsgebiet stammenden Blatter 776, 801, 817, 826, 828, 837, 840, 
852, 860 (Hermannstein, Ronneburg, Gleiberg. Vetzberg, Kalsmunt, Neustadt, 
Offenbam, Schweinsberg, Ziegenhain); aum die altere T. 601, eine noch unten 
belegte weitere Ansimt der Marksburg, sei erwahnt. 

3. Stengel, Abhll.ndlungen B 193 
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knupfung urn Jahre zuruck. Denn die ,Landtafeln' wurden am Kas
seler Hof schon 1630 fUr verschollen und unauffindbar gehaJten, 
als sie der Landgraf Philipp von Butzbach von seinem Vetter Wil
helm V., der ihm davon erzahJt hatte, zur Ansicht ausleihen 
wollte173• Spatere Zeiten haben sie, teils in der landgraflichen Bi
bliothek, teils in der Kartensammlung der hessischen Plankammer, 
erst wiederentdecken mussen t1' . 

SHirker und konlinuierlicher als nach auBen hat Dilichs Kunsl 
nach innen gewirkt. Die Antriebe, die von ihm, dem uberragen
den Meister, ausgingen, sind im hessischen Karten- und Vermes
sungswesen, soweit wir es heute zu ubersehen venniigen t76, lange 

178 sptirbar gewesen. DafUr sorgte schon die Schule, die er sich in den 
Jahren seines Amtes herangezogen hatte. Von seinen beiden 
hauptsachlichen Mitarbeitern, die wir ja auch aus den Aklen ken
nen"', hat zwar der eine, Johann Widekindt, der ubrigens mehr 
Baumeister als Landmesser war, in seinen auf uns gekommenen 
Karten nichts WesentJiches von ihm angenomment77• Urn so mehr 
hat der andere, Adam Muller, Dilichs Art fortgesetzt. Ein Plan aus 
dem Jahre 1615, den wir von ihm haben"·, ist in Technik, Zeichen
und Farbengebung eine freilich sehr handwerksmaBige Nachah
mung des Meisters. Vielleicht ist noch eine Karte von 1639 auf ihn 
zuriickzufUhren, ein Blatt, in dem jedenfalls Dilichs Manier auch 
mit Handen zu greifen istt79 . Den gleichen Stil finden wir wieder 

l1S Bell . Nr. 23. 174 Va!. ,Bescbreibunqen', Vorbemerkung. 
I ~$ Icb. stiitze midl auI eine kursorisdle Zusammenstellung und Durmsidlt 

der Karten des 16. und 17. Jb .s Im Marburger Staatsardtiv. 
171 Vg!. o. zu A. 146-148. 
11 7 Marb. StA. Karlen C 103 f (Kalbsburg bei GroJlenenglis) von 1616 roil 

Signatur. Anonym, aber sidler von seiner Hand sind zwei Fe der-Rlsse von 
Bauten in Breitenau und in Ahnaberg, de r erne vom 4. April 1627. der andere 
wohl ziemlim gleicbzeitig (Kassel LB .. 2 · Ms. Hass . Nr. 107, Handze idmungen 
des Landgrafen Moritz) sowie zwei Aquarell-Risse der Festung Ziegenhain 
(vgl . o. A . 94) . 

118 Hannover StA. Karten I A C 9: Bezirck desz Gellen Bergs geJerligtt 
durch Adamum Miillerum bawschreiber undt geographum anno domini 1615. 
In Schrift uDd Farbengebung ganz in Dilichs Manier : Wald griin und grunblau , 
Feld braungelbi die H:luser der D5rfer Etzenbom uDd Ne ueDdorf aDgedeutet , 
die Kircbe stark hervorgehoben, weinroter Randstreife n. Tile! Im Renaissance
rahmeD ; beigefUgt gelber MaJlstab (verjungte Ruhten zu 16 sdtuhen) mit kunst· 
voUem Griff. Vg!. A. 112. 

171 Marb. StA. Karte C 116 S, die Bergh6Jersdte Me/erei bei Melsungen, ge
nannt die Heyda (ubrigeDs nicht identisch mit Heydau, dem frtiheren Kloster 
bei Spangenberg. aIs dessen Vogt Adam Mtiller 1618 in Beil. Nr . 16 genannt 
wird). 
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in der schi:inen Karle des Gerichtes Viermiinden, die im Marz 1629 
Jacobus Miillerus medicinae doctor hergestellt hat, seit 1625 in 
Marburg Professor der Anatomie und der Mathernatik, schlieBlich 
landgraflicher Arlilleriedirektorl80 , iibrigens, so viel sich sehen 
laBl, kein Verwandler des Adam. Unverkennbar ist die Nachwir
kung Dilichs auch in einigen anderen Fallenl8l • Mittelbarer und 
schwacher erscheint der Zusarnrnenhang dann bei Bemhard Wes
sel'·', Rotarius '83 und etlichen anonymen Landrnessem, die urn 
1650 gewirkt haben 184• Aber auch dariiber hinaus sind noch deul
liche Spuren vorhanden; die lelzten Auslaufer lassen sich wohl bis 
ins 18. Jahrhundert verfolgen'•

5• 

So darf man, mil der Zuriickhaltung, die auf einem noch. so 
giinzlich brachliegenden Gebiete der Forschung angebracht ist, von 
einer Tradition der von Dilich eingefiihrten kartographischen 
Tech.nik reden. Mit nich.ten aber von einer Tradition seines Gei
sles. Eine Persi:inlichkeit, die diesem ,Ki:inige· unter den alten 
Markscheidern auch nur einigermaBen ebenbiirtig gewesen ware, 
hat das hessische Vermessungswesen nich.t wieder erlebt. 

180 Marb. StA. Karten C 219 11 (zwei zjemlicb. rohe Kopien, hergestellt durm 
Johann Jakob Waiter und Hermann Rudolphi 1712 und 1719 ebenda C 219 ii 
u. C. 150 d); vg!. E. ANIIALT, D. Kreis Frankenberg (1928) Kap. 5 § 4 (= S. 113J A. 28. 
Die Ubereinstimmung mit Dilichs Manier bezieht sich aut das griine und braune 
FI.!idlenkolorit, die Smnorkelsmrift, den MaBstab samt Zirkel, die Kartusmen
ornamentik, die breite Umrandung. Vg!. iiber Jakob Muller STRIEDI<:R (A. 140) 
9 S. 239 If .• GUNDLACII S. 180. 

181 Marb. StA. Karten C 311 (Riidc.erode 1625, nur in Kopie Diedes von 1746 
erhalten, dodI nom deutlim an Dilich gemahnend), Kassel LB. Karten B. III 29 
(Borken 1634). Vg!. vor allem aum die beiden sorgtaltigen Namzeidmungen 
von Dilims RiB des ,streitigen Orts' bei Mengsberg (T. 24 d). Marb. StA. Karten 
C 167 c. 168 h. 

181 Marb. StA. Karten C 180 n (Samsenhagen 1666). 
182 Marb. StA. Karten C 164 c (Grenzen bei Kirchhain mit Amoneburg und bei 

Langenstein mit Allendorf). C 168 d (Grenze zwischen Ziegenhain und Mainz 
bei Momberg); erwahnt sei ein wohl wenig alterer Grenzgang von 1662 und, 
ohne Namenbezeimnung. aber gleichhandig. C 167 p (Grenze bei Niedenstein 
gegen Kurmainz). Dieser Rotarius ist woh! gleimzusetzen einem Kapitan und 
Oberwachtmeister Johannes R., der se it 1666 in Rinteln erscheint, wo er 1676 
gestorben ist (Mitt. von C. KNETSCU) . 

18' Marb. SlA. Karten B 48 e (Gratsdl . Sdlaumburg) C 180 b und 180 e 
(Grenze Smaumburg-Hannover) von gleicher Hand ; C 180 In (dgl.) , C 169 k 
(Grenze bei Fronhausen 1667) . 

186 Vg!. ebd. C 167 aa (Grenze bei Ungedanken gegen Mainz 1696). C 168 s 30 8 
(Grenze bei Neusladl- Erksdorf 1732, Joh. Paul Schaffer). 
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18C [Anhang:] Gesamtbeschreibung der Landtafeln ' 850 

Eine vollstandige Sammlung oder Zusammenstellung von Di
lichs Landtafeln hat niemand bisher versucht. Jedoch sind die mei
sten von ihnen in der wissenschaftlichen Literatur irgendwie ein
mal erwiihnt worden. lm 17. Jahrhundert wuJlte WINKELMANN nichts 
von ihnen, ebensowenig im 18. ESTOR, wahrend H. B. WENCK hiich
stens eine ganz unbestimmte Vorstellung von ihrem Vorhanden
sein besaJl'86 und STRIEDER sie zwar vor Augen hatte1B6', aber Di
lichs Verlasserschaft wohl nicht bemerkle l86b. Die Forschung des 
19. Jahrhunderts lernte sie aus den Akten kennen. Aber KESSLER 
(1837) und mit ihm REUSSE (1854) , ja noch CASAR (1877) hielten das 
Werk selbst fUr verschollen l87. 

Erst v. DRAcH teilte mit, daJl fiinl Stiicke, die er aber nicht naher 
benannte, im Marburger Archiv erhalten seien (1878)188. Von den 
acbt, die sich hier tatsachlich finden, erwahnt neuerdings (1926) 
REIMERS Ortslexikon zwei, namlich ,Neukirchen' (T. 13) und ,Lan
genschwarz', ebenso noch das Philippsruher Blatt ,Fleckenbiihl' 
(T. 23) und die Wandkarte ,NeuensteiniWallenstein' der Kasseler 
Landesbibliothek, die auch DORN schon beschrieben und benutzt 
hat (1914)189. 

Der Hauptbestand des Ganzen, die Kasseler Sammlung, ist erst 
bekannt geworden, als im Jahre 1897 die alte landgrafliche SchloB-

I8lia [Geboten wird hier nur die Einleitung zu den ,Beschreibungen' der 26 
Kartentafeln des Gesamtwerks (S. 18-21), die sim auf folgende Amter, Geridt
te , Herrschaften, Stadt-, Burg-, Dorf-. Wald- und Flurbezirke beziehen: 1.- 4. 
Eppste in, 5.-6. Rheinfels, 7. Hollnich. 8. Langenschwalbach (,ftinfzehn Dorfer')' 
9. Braubach, 10. Rhens, 11. Wallenstein. 12. Neuenstein, 13. Neukirdten, 14. Jes
berg, 15.-16. Schonstein, 17. Melsungen, 18. Rohrenfurth. 19. Breitenau. 20. Mals
feld. 21. Elfershausen, 22. Kaufungerwald, 23. Fle<kenbiihl, 24a. Walder bei Er
sen u. Niederlistingen, 24b. Neuenstein u. Wallenstein, 24c.-24e. ,Streitige 
Orte' bei Schamten/Meimbressen. MengsberglMomberg und im Kaufungerwald . 
25. Wallenstein u. N euenstein, 26. Langenschwarz, dazu Niederzwehren (vg!. 
A . 203 a) .1 

181 WIl'~'KELM.ANN erwiihnt in der Vorrede au6er der ,Chronica' nur descrjp
Uonem totius Hassiae, d. h. die ,Synopsis' und deren Fede rze ichnungen hessi
scher Stadte; ESTOR be i KVCHENBECKER, Analecta Hassiaca 8 (1733) S. 264 ft .; liber 
H. B. WENCK vgl. oben A. 46. 

l 8Ia Vg!. A . 190. 
18ft b STRIEDER 3 S. 85 ft. erwahnt nimts von ihnen. 
181 Vg!. KESSLER (A. 36). Ri:USSE (A. 1) S. 322. CASAR (A. 36) S. 322. 
188 A . v . Oucn in: MHG. 1878 4 S. 6. 
18' H. REIMER, vgl. Z. B. unler .Erdmutshain·, .Fledcenbiihl' , ,Schwarz'j Oon :-/ 

(A. 1) S. 4901. 
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bibliothek in die Landesbibliothek uberfiihrt wurde. Hier hat 
SCHERER sie entded<t. Er besmrankte sim aut eine kurze Mitteilung 
und uberlieB seinen Fund an KROLLMANN, der alsbald die erste Be
smreibung des ganzen Atlas gelie!ert hat (1900) 190: es kam ihm da
bei wesentlim aut die Burgenrisse an; dom ist er, unter Beigabe 
einiger Aussmnitte, aum aut die Karten selbst nebenbei einge
gang en. Mit Ausnahme einiger Zitate bei REIMERI91 hat dieser An
stoB aber merkwurdigerweise bisher weitere Folgen nimt gehabt. 

Der Kasseler Atlas, A 18 der Wilhelmshoher Handsmriften, in 
dem wir unzweifelha!t das Kernstud< des ganzen Werkes zu se
hen haben, ist in seiner heutigen Gestalt ein Erzeugnis des enden
den 18. oder des beginnenden 19. Jahrhunderts. Der Einband, in 
Quer!olio-FOImdt, mit Papier uberzogen, stammt dUS der landgriif
limen Zeit Wilhelms IX.; das vorgesetzte Inhaltsverzeimnis kann 
nom etwas spater gesmrieben seinl". Die Anordnung der Ta!eln 
mit ihrer remts oben angebramten modernen und einer alteren, 
remts unten stehenden Numerierung1", soweit sie nimt beim Ein
binden zerstort worden ist, ergibt sim aus der namstehenden Ta
belle. 

moderDe IDhalt altere moderDe IDbalt llt.re 
zahluD!J Zihlung ZIhluDg ZIhluDg 

1 Sdlloll Ziegenbain I 14 T. 12 Neuenstein -
2 T. 14 Jesberg - 15 SchloJl Hohenstein -
3 Stblo8 Homberg - 16 SchloJl Hohenstein 
4 SchloJl Homberg 17 SdlloJl Hohenstein 2 
5 SdlloJl Homberg - 18 SdlloJl Hobenstein -
6 T. 17 Melsungen - 19 Sdllo6 Hohenstein 4 
6b T. 21 Elfershausen - 20 T.7 Holmich -
7 T.18 Rohrenfurt - 21 T.6 Rheinfels m. Pfalzfeld -
8 T. 19 Breitenau - 22 StbloB Rheinlels -
9 T.20 Malsleld - 23 StbloB Rheinlels 3 

10 T. 11 Wallenstein - 24 Schlo8 Rheinlels 4 
11 T. 15 Sdlonstein I I 25 SchloB Rheinfels 5 
12 T. 16 Sdlonstein 11 (I1( 26 T. 8 "Die fi.infzehn Dorfer" 3 
13 T. 3 Eppstein III (Liederbach) - 27 Schlo6 Reimenberg 

IN C. ScHERER, Die Wilhelmsh6her Schlo6bibliothek in: Zs . f. Biicberfreunde 
I a (1897/98) S. 260 I.. KROLLMANN 1 und MHG. 1900 S. 3011. 

III Vgl. z. B. REIMER ,Operterode', ,Reudterode' . 
IU Von der Hand STRl.EDERS (vg!. ScHERER in: Zs . f. Biicherfr. 1 a, 1897/98, S. 

260). In anderen Wilhelmsh6her Banden hat sie Karten, die z. T. bis 1809 rei
men, eingetragen. 

us Sllmt Inhllltsllogabe (AbriJ3 des ambles Reinfeis oder dergleichen). Auf 
der RiidcseUe der T. 4 von dieser Hand des 18. Jh.s der Vermerk: AbriiJ del 
HerrschaJt Epstein WJJheimi DIJJichii 1608. 
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modem" 
Zlhlung 

Inhalt 

28 SchloB Reichenberg 
29 SdlloB Reidlenberg 
30 Sdllo8 Reichenberg 
31 Schlo8 Reidtenberg 
32 Schlo8 Reichenberg 

Iltere 
Zahlung 

2 
3 

-
-

6 
33 T.5 Rheinfels (rechtsrheinisch) -
34 SdlloO Katz 
35 SdlloO Katz 
36 T.9 Braubadl 
37 SdlloO Philippsburg 
38 SdlloB Philippsburg 
39 SdlloB Philippsburg 

-
-
-
2 
3 
4 

moderne 
Zablung 

Inhalt 

40 SdlloO Philippsburg 
41 Schlo8 Marksburg 
42 SchloB Marksburg 
43 Schlo6 Marksburg 
44 Schlo8 Marksburg 
45 SdlloO Marksburg 
46 T. 10 Rhens 

altere 
Uhlung 

5 
(I ) 

2 
3 
4 

(5) 
6 

47 T. 4 Eppstein IV (Generaltafel) -
48 T.2 Eppstein II 
49 T. I Eppstein I 
50 SdlloO Katz 
51 SdlloB Katz 

4 
-
-

19 A Die moderne Ordnung lolgt nicht der Entstehung und nur zum 
Teil dem topographischen Zusammenhang. Die iiltere Zahlung, die 
vielleicht bis ins 17. Jahrhundert zunldaeicht, lault nicht durch, 
sondern laBt einzelne Gruppen zusammen; mit den Burgenrissen 
scheint die zugeh6rige Landtalel teils eine solche Gruppe gebildet 
zu haben (Nr. 21-25 und 36 40, 46 modemer Zahlung), teils 
aber nicht (Nr. 33-35, 5 51). Aul etwa eingetretene Verluste 
laBt sich aus Liicken dieser Numerierung, schon wegen ihrer 
schlechten Erhaltung, im allgemeinen nicht schlieBen; die Fort
setzung, die sich bei Nr. 1 aus der Isoliertheit ihrer Nummer er
gibt, ist in Gestalt von liinl abseits geratenen ,Extravaganten', 
weiteren Rissen der Festung Ziegenhain, in einem anderen Bande 
der lnlheren SchloBbibliothek erhalten'·'. Mit Ausnahme dieser 
Blatter ist der gesamte Bestand der Sammlung Dilichs, von der 
kaum etwas Wesentliches verlorengegangen zu sein scheint''', 
wohl von jeher beisammen gewesen und geblieben. Nur ein Blatt 
cr. 17) macht eine Ausnahme: starker beschnitten als die anderen 
und ollenbar einmal aul Leinwand gezogen gewesen, hat man es 
wohl eine Zeitlang lrei oder als Rolle aulbewahrt, wodurch es im 
Gegensatz zu den iibrigen Taleln, die vorziiglich konserviert sind, 
erheblich gelitten hat. 

Alle Blatter des Atlas und auch die ihm als Extravaganten zu
zurechnenden sind unverkennbar aul Einheitlichkeit und einheit
liche Wirkung angelegt. Fiir alle ist Papier von gleicher Qualitat, 

IH VgL A. 94. 
IN Vgl. was o. S. 505 o.ber die katzenelnbogensmen Tafeln bemcrkt wurde. 

Die im Dilichinventar (vgl. A. 130) genannten 6 gemahlte taffeln von schledtter 
farben sind natiirlim nicht hierher zu ziehen . 
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doch verschiedener Herkunft benutzt '9'. Die BildgroBe stimmt 
ziemlich iiberein; sie schwankt nur zwischen 29,9 und 35,8 cm in 
der Hohe, 39,9 und 50,8 cm in der Breite. Die Einrahmungen hat 
der Kiinstler im langen Verlaufe seiner Arbeit wechselnd gestaitet. 
Aber gruppenweise ist sie doch sehr gleichformig ausgefallen: die 
vier Eppsteiner BHitter (T. 1 4) haben prachtige Zierleisten; die 
sechs Biatter von Katzenelnbogen (T. 5 10) samt den meisten 
Burgenplanen sind, vielleicht nur vorJaufig, durch Bleistriche be
grenzt l97 ; die hessischen, ebenfalls einschlieBlich der Burgenrisse, 
haben alle ganz gleichartig profilierte Rahmen, die auf den Tafeln 
des Amtes Melsungen (T. 17-21) grlin, sonst durchweg violett 
sind. DaB auch die Farbengebung der Karten selbst, ohne je mono
ton zu wirken, auf die gleiche Summe von Farben und Farben
tonen gestimmt ist, haben wir bereits friiher bemerkt'9 • . Welchen 
Wert der Kiinstler bei der Anlage seines Werkes auf die Einheit
lichkeit legte, hat er selbst einmal ausgesprochen, indem er die 
bereits fertiggestellten Tafeln, die er dem Landgrafen eingereicht 
hatte, sich nachrichlung und models halber wieder ausbat, um 
einerlei mode, maaB und groBe behalten zu konnen'9' . 

Offenbar ist diese uniforme Sammlung gleich groBer Biatter von 
vornherein das eigentJiche Ziel Dilichs bei seiner Arbeit gewesen. 
Sie sollte zum unmittelbaren Handgebrauch des fiirstlichen Auf
traggebers dienen. Und tatsachlich ist sie auch in seinem und 
seiner Nachfolger personlichem Besitz geblieben. So kamen die 
Landtafeln in die Bibliothek des landgraflichen Kunsthauses, in 
dessen Verzeichnis sie noch 1771 als Abzeichnungen von Schlo
Bern, Sttidlen und Lager in HeBenland erscheinen200, um dann der 

I" Drei Wasserzeichen kommen vor : 1) aut eppsteinischen und katzeneln· 
bogenschen Blattern, aber auch nom aut T. 15 und 20 ein sduaggestreifter Wap· 
pensmild (ungefahr wie bei BRIQUET. Les filigranes 2. Aufl., 1923, Nr. 1076 bis 
1080); 2) aut 3lteren hessismen (T. 12 uod 16, so auch den ziegenhainismen 
Festungsrissen Nr. 3, 6, 7) ein kleiner Doppeladler (vgl. BRIQUET Nr. 280-302) ; 
3) auf melsungismen (T. 17, 19, 21), aber wohl auch schon aut T. 1 ein groBer 
e inkopfiger Adler mit den Buch.staben HNM (= BRIQUET Nr. 1364) . Das erste 
Zeichen sdleint auf Thiiringen, Sachsen (Wittenberg), Schlesien als Herkunfts· 
gegend zu deuten, das zweite etwa aut Bayem oder Lothringen; das dritte 
stammt van Nikolaus Heusler in Basel. 

tU Das gilt auch van den Burgenrissen dieses Gebie tes mit Ausnabme derer 
van Philippsburg in Braubach, die gelbbriiunlich umrahmt sind. 

1118 Vgl. oben S. 524 f. ." Vg}. Beil. Nr. 7. 
! OO Nach C. SCIIERER, Mitt. z. Vorgesch. u. Gesch. d. Wilbelmshoher ScbloJ3 · 

bibl. (Kasseler Tagebl. u. Anz. 1897 Nr. 27) . der diese Angabe, offenbar nom 
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landgraflichen Kammer-, Hof- oder SchloBbibliothek iiberwiesen 
zu werden, in der sie nun Vieux plans de chateaux fortifies en 
H esse hieBen. 

Mit ihnen aber war, wie wir schon wissen, das Werk Dilichs 
nicht erschopft. So sehr sie ihm die Hauptsache waren, daneben 
hat er noch anderes und in anderen Formen gearbeitet. Wenn er 
einmal von gantzen Tafeln im Unterschied von ha/ben spricht'·', 
so meint er damit wohl das GroBformat der Karten von Neuen
stein/Wallenstein (Nr. 25). von Neukirchen (T. 13), Langenschwarz 
(Nr. 26), vom Kaufungerwald (T. 22) und von Fleckenbiihl (T. 23). 
Zum Teil beruhen diese Stiicke auf den Beziehungen Dilichs zum 
landsassigen Adel, ja auf personlicher Bestellung. Das gilt, wenn 
nicht von dem Blatte Langenschwarz, das aus den Bestanden der 
hessischen Plankammer herriihrt, auf jeden Fall von der Tafel 
Fleckenbiihl, die erst mit dem Gut Fleckenbiihl selbst von dem pri
vaten Besitzer in das heutige landgrafliche Archiv gelangt ist'·2; 
diesem privaten Ursprung und besonderen Motiven, die den 
Kiinstler leiteten, hat sie ja ihre prachtige Ausfiihrung auf Perga
ment zu verdanken'··. [Fiir den gleichen Kreis des hessischen 
Adels war auch das letzte Kartenblatt bestimmt, das er in den Ta
gen unmittelbar vor seiner Flucht'··· fiir das Ritterschaftliche Stift 
Kaufungen bei Kassel noch zu vollenden vermochte'·Sb.] 

Die anderen Tafeln sind weder fiir private Besteller noch wohl 
auch unmittelbar fiir den Fiirsten selbst gearbeitet worden. Zum 
Teil mit Staben versehen, waren sie als Wandkarten gedacht und 
vermutlich von vorneherein fiir die staubigen und fliegenreichen 
Amtsstuben bestimmt'··, deren Spuren sie zum Teil an sich tragen, 

ohne Kenntnis des Atlas, irrig aut die Dilichkarlen des Marburger Arcilivs 
bezieht. 

tOt Vgl. Beil . Nr. 9. 
toS Flecitenbuhl hat von 1828 bis 1914 den Landgrafen von Hessen-Rumpen

heim gehorlj dann isl es an den Frh. v . BETHMANN in Frankfurt fibergegangen. 
103 Vg!. oben S. 512. Auch mil seiner schwarzen Umrahmung nimmt es eine 

Sonderstellung ein. 
tOla [Es ist datiert: Cassell den 10 Januarii 1625 Jahrs.] 
"ab [Kaufungeo, Stittsarchiv; Abriss und Messung dero des Stillts Kauflun

gen zehentbare Liinderey und Felder vor Nieder-Zwern, geiertigtt in Anno 
MLCXXV. Wllhelm DWch. Gr. 52 X55 , mehrfarbig aut Pergament gemait, wie 
das Blatl Fleckenbiihl (T. 23). Herr Dr. W. A. ECDfARDT, Marburg, der das Stuck 
entdecitte und mir diese Angaben freundlichst zur VerCiigung slelIte, beabsich
tigt es in der ZHG. zu ver6ffentlichen.) 

to4 Wilhelm VI. schreibt 1630, daB die von seinem Vetter Philipp erbetenen 
Landtafeln aus seiner ratstube abhanden gekommen seien (Beil . Nr. 23). 
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wie sie denn mit Ausnahme einer einzigen, die an die Landes
bibliothek kam, heute dem Marburger Archiv geh6ren, was auf 
ihre Herkunft aus der Kasseler Plankammer schlieBen laBt. Ganz 
auBer Zweifel steht der rein verwaItungstechnische Charakter bei 
einigen Gelegenheitsaufnahmen streitiger Orter, die Dilich herge
stellt hat (T, 24 a, c, d, e), Er pragt sich hier auch in der einfache
ren und geschaftsmaBigeren Ausfiihrung aus, wahrend die ,ganzen' 
Tafeln in der Ausfiihrung den Atlasblattern durchaus entspre
chen205 , 

!05 Beide Gruppen ha ben die violette Rahmenleiste der Tafeln des Sarwnel
bandes. 
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