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gatur, presentem litteram testimonii sIlbscriptione ac nostri sigilli necnon et nobi. 
lium militum sigillorum munimine supradicte ecclesie fecimus firmiter ac fideliter 
roborari. Testes Ituius ree sunt He,,,icus nobilis de Franchensten, Guntherus Slune 
de Slatheym, Hermannus de Mila, Wezelo frater suus, Helymannus de Indagine, 
Hermannus magister curie, Henricus prepositus sancti Nicolai, Ludewicus plebanus 
in Creginberch et alii quam plures fide digni. Datum an no Domini MOCcoLXXXXo 
tercio, UIlo non as aprilis. A cta sunt Il ec feria V in septimana pasche. 

Aud. Perg. UfA Weimar. Es hlngen 7 Siegel In: I) COltfricd vom Slein an roler Sdtnur • • llrk 
lid. wie Posse, Siegel d. Adds d . Welt. Lande III Tit 19 Nr. 1.4 ; die Ubrigen 6 Siegd ab. - Drude : 
Kiither, fr.uenseer UB Nr. 75. Regul : v. Lingen. Kl. leulsme Sduiflen 1 S. 187; Heim, Henneb. 
Chron. III S. )14. 

6, 
1293 Dez. 29 
Heinrich van Miihlberg urkundet iiber einen Verkauf in Oberdorla. Unter den 

Zeugen die Briider Heinrich und Berthold de Lapide. 

LHA Wcimar. 

Zur Neuausgabe der "Hessismen Chronica" von Wilhelm Dilim 

Im Sommer 1961 ist im Barenreiter. 
Verlag in Kassel eine Faksimileausgabe 
der uHessischen Chronica" von Wilhelm 
DUich ersmienen 1. AIs Herausgeber und 
Verfasser des ausfiihrlichen Nachworts 
zeichnet WILHELM NIEMEYER, der schon 
die Barenreiter-Ausgabe der Merian.To
pographie von Hessen in vorziiglicher 
Weise besorgt hat. 

Das sich ahnlich wie J ACOB BURCK
HARDTS Erstausgabe der ... Cultur der Re_ 
naissance in Italien" (1860) als dickes 
"Bummerli" in Octavo prasentierende 
Werk in frohlich rot_weiBer Streifung 
besticht durch eine bemerkenswerte 
drucktechnische VolIendung. WohI zum 
erst~n Male kommen hier die Sliche 
wirklich von alIen Mangeln befreit zur 
Geltung. Die liickenlose Pagination er
leichtert das Zitieren der TextstelIen. 
Fehlende oder faIsche Seitenzahlen sind 
in eckigen Klammern erganzt oder kor
rigiert. Dem Neudruck wurde die Erst
ausgabe von 1605 zugrunde gelegt, je
dam unler Beriickskhtigung der spateren 

Nachtrage. Errata und Register fehlen 
nicht, und die Stiche sind alIe vorhan
den, was von keinem der in sich sehr 
verschiedenen Originalbande gesagt wer_ 
den kann. Ober die nichl einfache Auf
lagenfrage gibt das Nachwort (5. 17) im 
Ansch1uS an KARL KOCHENDORFFER.! den 
notigen AufschluB. 

Die Chronik von Hessen ist Dllichs 
Lebenswerk. Ihr Verfasser enthiillt sidl 
darin als einer der bedeutendsten Topo. 
graphen des 17. Jahrhunder ts. Als Chro
nist kommt ihm kaum ein groBeres Ver_ 
dienst zu, als Kiinstler aber notigt er 
einem hohe Achtung ab. Dilichs Stadte
bilder verleihen der im Faksimile jetzt 
jedermann zuganglichen Chronik den 
bleibenden Wert. 

Der Chronikaltext ist in zwei Teile 
gegliedert. Dilidl selbst sagt einleitend: 
"Ich theile aber diese Chronic in zwey 
theil. In dem ersten theil wirdt Hessen 
beydes nach altervnnd jetziger gelegenheit 
eigentlich beschrieben, die sMtte vnd lan_ 
der, dero darinnen gedacht wirdt, deli-

1 W i I h e I m 0 i I i ch: Hessisme Chronic. 1605 . QriginalgelfCucr Faksimi!edrudt. hug. von W 11 • 
he 1 m Ni erne y er (Kline!: Biircnrciler.Verlag 1961) 752 Seilen m . 1.11 Abb . lgraf.Einband 72 .-OM. 

1 K. K 0 C" hen d 0 r f fer: Wilhelm Oilich~ Heulsme Chronik _ Cenlralblall f. Blbllo thekswuen 2 

(1885) 490 f. 
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"iiret Tmd abgerissen, rmd was sich dn
seIbsten begeben, erzehlet, auch nam 
gelegenheit der 6rtfer und zeit etUene 
Grlifflidte Genealogien und wapen mit 
ingemenget. Das ander theil aber han
delt VDn den en inwohnern dep landes 
und meldet also 'Onser vorfahren an
kunfft, wie die alten Hessen anfenglich 
in der welt gezogen 'Dnd wessen sitten 
und gewonheiten sie sich gebrauchet ... 
Darnach werden die vornembste ge
schichtsachen vnd verenderungen die 
sich bei dies em volck von dem 387 jahr 
var Christi gehurt hero, insonders ab er 
was van 870 jahren sich hiP auff ge
genwertige zeit uerlauffen vnd zugetra. 
gen erzehlet vnnd aller Regenten dieses 

• 
landes contrafacturen" (5. 4). Der 
Grund, wieso DiIich das Werk began
nen hat, war wohl seine Absif:ht, sich 
bei Landgraf Moritz von Hessen (.Kas. 
sel) in vermehrte Gunst zu setzen. Wo. 
magtich war auch eine politisme Ten. 
denz mit der Chronik verkniipft, wie 
KARL KOCHENOORFFER und vor ihm schon 
MARTIN ZEILLER (" Topographia Hassiae'" 
von Merian, S. ;:-4, Ausgabe von 1655) 1 
als simer angenommen haben. Aum 
NIEMEYER beginnt damit unter Auswer. 
tung neuer ardtivalischer Quellen se in 
Namwort. Es soU ten demnam Anspriime 
des Landgrafen von Hessen auf dieje. 
nigen Gebiete des alten Hessenlandes, 
die ihm nicht zugeharten, durm die Be· 
riidc:sidttigung im Werk verbliimt erho. 
ben worden sein. Oabei ist zu bed en. 
ken, daB vor dem WestHilisdten Frie .. 
den von 1648 nur die alte Landgrafschaft 
als politisdtes Gebiet den Namen Hes. 
sen ausdriicklich trug. Ob allerdings der 
Wetterauer Grafenverein hier nicht Zll 

feinhorig war und Oilichs Geographie 
f.iilschlicherweise mit Politik verwech. 
selte7 Ober das, was unter der Bezeich. 
nung ... Hessen'" zu verstehen sei, ergeht 
sith MARTIN ZEILLER 4, und man ent. 
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nirnmt seinen Ausfiihrungen, daB der 
Begriff damals in seiner Ausdehnung 
sdtwankend war. Dilich bezieht nirgends 
offen politische 5teIlung, es sei denn, 
man sehe in seinen Widmungssdueiben 
an den Landgrafen Moritz ein politismes 
Bekenntnis. Er motiviert seine Arbeit 
mU den Worten, die greBen Taten ... viel 
tapferer tmd streitbarer [hessisdter] Fur. 
sten" seien bisher sehr nachUissig be· 
schrieben worden (5. 5). In guter Be
scheidenheit dankt er anschlieBend den. 
jenigen zum voraus, die nach ihm .. me· 
rers vnd bessers an tag geben'" (5. 5)· 

Der erste Teil bietet eine teils mehr, 
teils weniger ausfiihrliche Beschrelbung 
samtlidter irgendwie unter die geogra • 
phische Bezeidtnung .. Hessen" fal1enden 
Fiirstentiimer, Grafsdtaften und 5tadte, 
setbst jener, die zum Erzbistum Koln 
und Mainz gehorten. Gerade die Wet. 
terau wird sehr breit behandelt, was die 
Meinung,Dilidt habe tendenziose Zwedc:e 
verfolgt, am meisten verbreitet haben 
mag. Jedes Gebiet wird mil einer kur
zen Lokalchronik und gelegentlidt mit 
der Abfolge der regierenden Grafen be
reichert. Den Anfang madtt die Urn. 
reiBung des ehemals von den Chatten 
bewohnten Landes und vergleichshalber 
desjenigen Territoriums, das zu Dilidts 
Zeiten unter Hessen verstanden wurde 
(5. 11-15). Dann folgen XuBerungen 
Uber Fruchtbarkeit und Vegetation, Mi. 
neralvorkommen, warme Bader, Haus. 
tiere, Uber das Wild und den Charakter 
der Ortsdtaften. MARTIN ZEILLER hat spa. 
ter viel von Dilidts AusfUhrungen fUr 
die Meriantopographie Hessens verwen. 
det, wie etwa die Vergleichung der Texte 
iiber Witzenhausen zu zeigen vermag 
(Dilich 5. 141, Merian S. 145). Er nennt 
Dilich ausdriicklidt unter seinen Quel
len (Merian 5. ;:). 50 dUrr und zusam
mengestoppelt der erste Teil wirkt, ent. 
halt er dodt filr den an der Gesdtidtte 

J Vs!. M I t t h a u 8 Mc r I an: Topogrlphla Gcrmanlac - HCS5en. Fak,imiledrudt nam der 2. Auf
lage von 1655, hug . von W i I h e I m Ni C m c y c r (KIssd 1959). Vg!. ZHG 71 (1960) 166-1]1 . 

.. Vg!. Meriln-Fltc.lmlleausgabc (1959) J f. 

,------------------------------------
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Hessens interessierten Leser aufschluB. 
reiche Angaben. Es ist dabei immer zu 
bedenken, daB Dilim sim auf eine eige. 
ne Kenntnis des Landes gestUtzt hat 
und seine Betramtungen Originalmaraka 
ter aufweisen: dieselbe QualiHit, die 
aum die stime auszeimnet. 

Der zweite Teil jst fUr den Leser der 
ansprechendere. Was van den sinen der 
ursprUnglichen und zeitgenossismen Be. 
volkerung gesagt wird, deren Besmrei. 
bung "die Lieb dep Vatterlandep" von 
Dilich Herzwungen" hat (5. 356), ist wohl 
das Lesenswerteste Uberhaupt. Aum hier 
wird der Anfang bei den Chatten ge· 
macht, wobei sich Dili<:h mitunter fast 
wortlich. an Tacitus ansmlieBt (vgt. s. 
17-18 mit Tacitus ... Germania" Kap. 30). 
Leider gibt Dilim, im Gegensatz zu der 
bei den Chronisten Ublichen Art, seine 
QueUen kaum an, so daB man nur smwer 
herausfinden kann, woher er seine Fak. 
ten bezogen hat. 

Eigenartigerweise wei8 der Verfas. 
ser, der das Bum doth aus Liebe zum 
Land und seinen Leuten geschrieben 
hat, von den Bewohnern nimt nur gute 
sitten zu berimten. Dieser Umstand ist 
kennzeich.nend fUr die samlichkeit sei. 
ner AusfUhrungen. Unter dem THel 
"Von der MaBigkeit der Hessen" (5. 
7 f.) berichtet er von ihrer sauf. und 
RaufIust, die - zumal Dilich aum an 
anderen Orten darauf anspielt - bedeu .. 
tend gewesen sein muB. "Wan sie {die 
Trinker] nuhn [inlolge des Alkohols] er. 
regler massen lob en, kompt es leicJztlicJz 
zum gezendc, uom gezendc zum scJzlii. 
gen, ie bipweilen gar zum ermorden. 
5ihe das ist dann der lohn und nutzen, 
wan man also aul! den kunfftigen durst 
trindcet, und sicJz darmit in eine selbst 
scJzuldige und erkauffte unsinnigkeit 
sffirtzet" (5. 8). 

Man dUrfte Dilim in einer Geschichte 
der Abstinenzbewegung nicht iiberge
hen. DaB die hessisdte Bevolkerung im 
17. Jahrhundert sehr ansprudtslos und 
ungesdtlacht gewesen sein muB, geht 
aus mehreren Kapiteln hervor, bei. 

187 

spielsweise aus denen Uber die Klei. 
dung, die Wohnung, die Belustigungen 
und den geringen Handel (5. 9-14). Da. 
gegen erfahrt die Harte und Arbeitsam. 
keit in Krieg und Frieden groBes Lob. 
Tapferkeit und Kriegsruhm zierte das 
hessische Yolk, und Dilich bedauerte 
fast, daB der zu seiner Zeit (1605) herr. 
schende Friede diese uralten Tugenden 
etwas habe verkiimrnern lassen (5. 16). 

Die Gelehrsamkeit der Hessen, die we. 
nig in Erscheinung tritt, wird martialism 
eingefUhrt : Die einzige UniversiUit in 
Marburg ist mit dem Trojanischen Pferd 
verglidten, aus dem groSe smaren ge
lehrter Manner hervorstromen (5. 22). 
Die "Justici" und "Policey.Ordenung" 
leitet Uber zur eigentlichen Chronik; sie 
fuhrt von den Chatten uber sagenhafte 
Fiirsten wie "Bato, Hesso, Cattmeiern" 
zu Hermann dem Cherusker, und von 
Brennus' Italienzug zu Karl dem GroBen 
(5. 98). Erst von hier an gewinnt die 
Darstellung einen echten historischen 
Charakter; sie hiipft danadt in konstant 
bleibender Klarheit von Jahr zu Jahr 
bis 1608. Nadt dem Vorbild alIer vor
hergehenden Chroniken werden die ein_ 
zelnen Jahre vor dem Auge des Lesers 
betonungslos abgerollt. Dilidt laBt we. 
nig kritischen sinn walten, schreibt 
volkstUmlich, befleiBigt sim aber eines 
guten und klaren, von Fremdwortern 
gereinigten und kernigen Deutsdts; des 
didtterisdten schwungs smeint es uns 
allerdings zu entbehren (vg!. Nadtwort 
s. 11). Nur hie und da erfolgt eine mit 
barocker Ironie vorgetragene Meinungs
auBerung, so etwa, daB der 5achsenkrieg 
Karls des GroBen sim ,,33 iahr mit eim 
so erscJzrodclic:hen wuhten continuiret 
tmd erstrecket, dap zu verwundern, wan
nen die menge der erscJzlagenen dorn 
herrilhren und k ommen mogen" (5. 98). 
Die sireng durchgefUhrte chronologisme 
Methode bringt die Schwierigkeit, zeit. 
lime Parallelereignisse zusammenhan. 
gend vorzutragen. Dilith weicht aufs 
Ganze gesehen von der seit dem hohen 
Mittelalter iiblichen Geschichtssdueibung 
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niellt ab. Er Befert eine Aufzahlung von 
Ereignissen, es fehlt die richtige Kne
tung der Stoffmasse, die Setzung van 
Schwerpunkten. Dank seines kraftigen 
und kurzen stHs und einer gewissen 
iiberlegenen Distanz zur Same ware er 
bei anderer Methode durmaus zu mehr 
fahig gewesen. Nur an wenigen Orten 
gewinnt die Darstellung an Farbe und 
wird lebhafter, 50 bei der Schilderung 
des Deutschen Bauernkriegs (5. 287 bis 
295) i abet selbst hier vermiSt man -
wie bei der Reformation Hessens, die 
vom Lutheraner Dilich auf kurzen Sei
ten abgetan wird - eine wirkliche Ge
staltung. Man mag die stets im Auge 
behaltene Sachlichkeit als Positivum 
werten, sie erhoht jedenfalls die Les
barkeit des Werks nicht. Das Verdienst. 
volle an Dilichs Hessischer Landesge. 
geschichte ist ihre Vollstandigkeil und 
Obersichtlichkeit dank der Chronologie 
und der Register. 

Das fUr den LandesfUrsten begonne. 
ne Buch endet mit dem doppeiten 
Wunsch, daB (1) der Segen Gottes 
"den stamm der Fursten zu HessenH 

und daB (2) der Friede das "liebe Vat. 
terlandt gleich einer flut des fruchtge. 
benden Nyli wiissere und befeuchte" 
(5. 357). Diese 5tilblUte kann zwar nkilt 
als Parsprototo fUr die in der Chronik 
verwendete 5prache gelten, aber es geht 
aus ihr deutlich hervor, daB Dilich als 
Diener und Untertan zum Lobe seines 
50uvedins geschrieben hat und daB seine 
Geschichte aus dieser Abhangigkeit her_ 
aus unter einem subjektiven Vorzeichen 
zu betrachten ist. 

• 
Das Bedeutsame am Chronikalwerk 

sind Dilichs eigene Radierungen. 5ie ha. 
ben vermutlich den AnlaB zur Faksimi_ 
Herung gegeben. DaB NIEMEYER fUr das 
Zeitalter des deutsmen Manierismus 
Adjektive wie "bIutIcs" und "erblas
send" (So 8 des Nachworts) in Anspruch 
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nimmt, erstaunt, stimmt er doch auf der 
anderen 5eite liber Dilichs Zeichnungen 
einen Hymnus an, in dem es u. a. heiBt: 
" [Seine1 Zeimnungen sind ein Hohe
punkt der Entwicklung des Stadtebildes, 
der nicht mehr liberschritten werden 
konnte" (5. 12). Wenn man sich mil einer 
Personlichkeit eingehend und tlingere 
Zeit beschaftigt, unterliegt man der Ge
fahr, daB man sie liberschatzt. Die in 
der Chronik enthaltenen Radierungen 
stehen simer qualitativ in einem smlech. 
ten Verhaltnis zu den Originalzeichnun" 
gen (vcn denen man im Namwort gern 
erfahren wlirde, wo sie anzutreffen 
sind) 5. Die Manier laBt geIegentlkh viel 
zu wlinsmen librig. So erscheinen bei
spielsweise die Blatter Offenbach (5. 56), 
Rosbach und Wetzlar (5. 66), Gemlinden 
und Ziegenhain (5. 1.1.6) nur skizzenhaft 
und versmwommen. Es muB angenom. 
men werden, Dilich habe sehr smnell 
und nicht immer sorgfaltig gearheitet. 
Seine 5tarke liegt nicht im "AuBerli
chen", sondern in seiner Fahigkeit, die 
Wirklichkeit nlichtern und ohne jeden 
Dekor wiederzugeben. Er heherrscht die 
Luft. und Raumperspektive, was ihm 
beim "AbreiBen" einer 5tadt in ihrer 
natiirlichen Umgebung zu statten kommt. 
Er bleibt dennoch nicht iiberall und 
strikte der topographischen RealiHit ver_ 
pflichtet. Die beiden BHitter "Landschaft" 
(5. 24) sowie "Burg und 5ladt" (5. 28), 
ouch 5t. Goar (5. 44) und Br_ub_ch (5. 
46) richten sich nam der idealen Land
schaft der Antwerpener Schule, 
also nam Meistern wie Jan Brueghel, 
Paul Bril, Josse de Momper, Sebastian 
Vranx. 5ie sind der mil Antwerpen in Ver_ 
bindung stehenden F ran ken t h ale r 
5 ch u 1 e und ihrem Begrlinder Gillis 
van Conincxloo verwandt. Womoglich 
hat Dilim als Jlingling aus Frankenthal 
Anregungen empfangen. Mer i a n hat 
sich ungefahr ein Jahrzehnt nach dem 
Erscheinen der Dilichschen Chronikstiche 

5 Dilith, Handzeithnungen der "Synopsis Descriptionis totius Hassiae* (1591) werden im Staatsarmiv 
Marburg aufbewahrt; sie wurden veroffentlidit von E. The u n e r: Wilhelm Dilidis Ansiditen 
hessisdier Stiidte aus dem Jahre 1591 (MarbuIg 1901) [Zusatz del Sdltiftleitung] . 
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im fahrwasser dieser Vorfonn der ro· 
mantischen Malerei bewegt; sie hat ihm 
zu seinem LandsdtaftsgefUhl verholfen. 
Dilich und Merian entschlossen sidt aber 
mit zunehmender Relfe, das Phantasie_ 
hafte, das Emblematische und Ideale ab. 
zustreifen und zur Natur, so wie sie sich 
dem Auge unverstellt darbietet, zuriick. 
zufinden. Das ist ihre groBe Tat, und 
deswegen kommt ihnen als Topographen 
clne so groBe Bedeutung zu. Von Se. 
bastian Munster und Braun. 
Hog e n b erg zu DiIich fUhrt ein wei. 
ter Weg. Voraussetzung fUr das modeme 
Erkennen der Welt war naHirlidt die 
Zeidmung nadt der Natur. Durch die 
Unabhangigkeit ven allen Vortagen ist 
Dilidt gefeit gegen die VorwUrfe der 
NaturverHilsdtung. Es sind ihm denn 
auch keine unentschuldbaren Lapsus un
terlaufen, wie MUnster und vereinzelt 
noch Merian, der beispielsweise in der 
Topegraphie eine vereinfachte Ansh:ht 
Nurnbergs nUr deswegen fUr die stadt 
Kleve ausgeben konnte, weil er diese 
nie mit eigenen Augen gesehen hatte 
und sim ganz an eine unzuverlassige 
Vorlage hielt. Aus diesem Grund erlan. 
gen Oilims Ansichten einen Dekumen_ 
tarwert ersten Ranges, obwohl sie im 
Detail weh! fast uberall enttauschen. Die 
Masse der Hauser wird vielfach auf im. 
pressionistisch anmutende Weise ange. 
deutet oder smematisiert. Es kam Dilich 
nlcht darauf an, jedes Haus genau zu er. 
fassen, und man kann ihm diesen Man. 
gel nicht vorwerfen; wichtig war ihm, 
den Gesamteindruck einer stadt unver· 
faIsmt wiederzugeben. Aum Merian ver. 
sagt in vielen Fallen, wenn man den 
ExaktheitsmaBstab an seine stiche anlegt. 
NIEMEYER hebt herver, wie Oilim die 
gotischen Kirchtiirme und die hohen Ge. 
baude in ihrer wirklichen Schlankheit 
aufs Blatt bringt, sie gar nom verfei. 
nert. Obwohl Oilim die gotismen Fen. 
ster (wie auch Merian) rundbogig dar-
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steUt, hat er fur das Himmelanstreben. 
de noch ein echtes, in der deutschen Spat_ 
gotik selbst verwurzeltes Empfind en ge
habt. Es geht das den spateren KUnst. 
lern des Jahrhunderts gewohnlim ganz 
ab. 

Welches Ansehen Oilichs sliche schon 
zu seinen Lebzeiten erlangten, beweist 
die Tatsame, daB Merian von den 124 
in die Chronik eingestreuten Abbildun .. 
gen fUr die Hessische Topographie 80 
genau und vier weitgehend kopiert hat 
und daB die verschiedenen stemer von 
Daniel Meissners und Eberhard Kiesers 
liT h e 5 a u r u s Phi I 0 • P 0 lit i c u s'" 
(1623-1.632) 91 namgestochen haben. In 
der Faksimileausgabe von 1927 IS liegen 
Dilichsme Radierungen den folgenden 
Nummern zugrunde: 18, 21, 22, 158, 
1.59, 16'1, 165, 166, '174, '178, '179, 1.83, 
184, '189, '199, 20'1, 203, 205, 208, 210, 
2'12-2'14, 21.6, 234, 335, 350, 352, 355, 
367, 370, 388, 398, 4'16, 423, 446, 448, 
453-456, 458, 462, 468, 475, 484-486, 
492, 498, 50~504, 506, 508-511., 516, 
518, 51.9, 52:1, 523, 528, 532, 534, 537-
539, 545, 567,568,574,600,623, 654, 669, 
670, 694, 705, 764, 772, 777, 778, 78.2, 
792, 859; ferner 770 ahnlich und 857 
seitenverkehrt. Wildungen und Witzen. 
hausen, evtI. aum Wetzlar, Wanfried 
und Wolkersdorf sind von Merian sel. 
ber fur den 11 Thesaurus" nam Dilich 
angefertigt worden. Es darf in diesem 
Zusammenhang nimt der maBgebenden 
Stellung der Dilichschen Stime aus der 
HUngarismen ChronicaH ('1599, 2. Ed. 
'1606) vergessen werden, die fUr spatere 
topographische Werke als Vorlagen be. 
nUtlt worden sind. 

Nom ein Wort zu den KostUmstichen 
des zweiten Teils. Hier tritt Dilichs skiz. 
zierende Technik nom mehr, aber auf 
vorteilhaftere Art, in Erscheinung. Bei 
der Kleidung und Haartracht der Chat. 
ten halt er sim an Tacitus (Kap. '17 und 
3'1), was nach NIEMEYER (5. 1.4) hier erst. 

6 D • n i e I Me i , , n e r I Thesaurul Philopoliticul (Politi.mes Sdutzki.tlein), neu hug. u . eingeL 
von f . Her r m ann u, L. K r 1ft (Heidelbers 1917) 1 Bde. 
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mals biIdlich nachzuweisen ist. Es HilIt 
auf, wie sehr sidt Dilich bemilht, der 
Tracht jeder Zeit historisch gerecht zu 
werden. Er lehnt sich dabei an Meis ter 
der jeweiligen Epoche an. So sind An
kHinge an DUrer, Holbein und Aldegre
vet festzustellen. Es srneint uns, daB 
aum fUimlsme Vorbilder Verwendung 
gefunden haben. Jedenfa lIs ist in den 
KostUm. uod Portraitbildern (mit AuSa 
nahme der Chattendarstellung) kaum 
etwas autochthon, wie das iibrigens bei 
den IIIustrationsmeistern des 17. Jahr. 
hunderts durchwegs def Fall ist. Das 
auf 5. :IS des Namworts abgebildet 
GrabdenkmaI, fUr das an Ort uod Stelle 
leider die Legende ebenso fehlt wie fUr 
die zwei Portraits von Dilich, erinnert 
zusammen mit def auf 5. 8 zitierten 
HHistorischen Beschreibung der FUrst
lithen Kindtauff Frawlein Elisabethen 
zu H essen" (1.598) in ihrer Art und Auf
fassung an die WUrttembergischen Kinds_ 
taufen von Brentel und Mer ian (1.616 
und 1.618). Ergabe sirn hi er eine Abhan
gigkeit, so ware fUr die weitreichende 
Wirkung der Dilichschen Graphik auf 
die 5temer seines Jahrhunderts nord
lirn der Alpen ein neuer Anhaltspunkt 
gewonnen. 
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Alle Mangel, die den Originalstichen 
in der Chronik anhaften, ausgemerzt 
zu haben, ist ein auSerordentlimes Ver_ 
dlenst des Verlags und seiner Druckerei. 
Der durmsmeinende Text der Riick_ 
seite ist Uberall restlos wegretouchiert, 
und alle schwachen Stellen sind subtil 
und mit ZurUckhaltung erganzt. Man 
genieSt die Freude, im Faksimile die 
Bilder schoner als in jedem Original
band zu besitzen. 

NIEMEYERS Namwort vermittelt ein 
trefflimes Bild vom Leben und Werk des 
als Universalgenie anzuspremenden 
Mensmen Dilich. Es bestimmt genau 
seine Stellung und iiberragende Bedeu
tung in der Geschichte der topographi
schen Illustration. Die auf einer umfas_ 
senden Kenntnis der Materie umsichtig 
aufgebaute Arbeit ist, trotz ihrer Klirze, 
geeignet, dem Namen Oilim in der 
Kunstgeschimte mehr Profil zu verleihen. 
Es smiene uns der Mtihe wert, den 
Ktinstler gelegentlidt lum Gegenstand 
einer ausfUhrlichen Publikation zu ma
men. Dazu hat NtEMEYER durch seine 
Besorgung der Chronik in Faksimile 
eine wesentliche Erleichterung geschaf
fen 7. Lucas Wiithrich 

Die Schmelztiegelmacher von GroBalmerode 

Eine wissenschaftliche Zusammen
schau iiber das Handwerk der Hafner 
(Topfer) im gesamten deutschspraenigen 
Raume lieg t, so wtinschenswert und wich. 
tig sie auch ware, Ieider nom in weitem 
Felde. 50 mtissen wir denn beflissen 
sein, wenigstens in Teilarbeiten dies ge_ 
waltige MaB nam und nam zu erfiillen. 

Bedarf und Gebraum von Schmelz
tiegeln ist uralt. Nur sehr feuerbestan
dige Erden lassen sich dazu verwenden. 
Auch die Gestalt hat 5ith Jahrhunderte 
tang nient verandert : eine unten ge_ 
schlo5sene, im Verhal tnis niedere, shh 
nam oben erweiternde, jedodt lU einem 
Orei_ oder Vierkant seitlich zusammen-

7 E. 1st .made, daB - im Gegensatz zu KochendOrffer - die hiibsmen Wappen. und Widmung, blittcr 
nidit bc.prodi.en und im Slimrrgister lufgefilhrt werden . In der Literatur wi re auf die widitigm. 
Stellm im Vorwort dcr FlktimileausgllM von Daniel Meillnell ",Thesaurus philo.Politicus" (vg!. 
Anm. 6, Bd. I S. XXVII f.) und luf F fie d r i c h B I C h m an n : Die l!ten Stidtebllder (Leipzig 
'1939) S. 4Z f. hinzuwei.en. Im Register k6nnte ltiller dem Verwei. l uf Merli n. XopiCltime derjenige 
luf den "Thesaurus" ZUf Anwendung selansen . Femer .ind im Register d re! kJeine Drudcfehler 
unterlaufen: Bei .. Domberg· mUlhe es stalt .. b ." .(iehe) .. GroBserlu" heiBen und bei Homburg v. d . 
H8he .. 5. 66" (Slat t S. 166); die Karte von Hcnen heiBt auf dcm Slim .. Hauile Typus", nidtt urn
gekehrt (S. 24). 
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