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Im Besitz eines Bauem 1 aus R 0 g cl 0 r f im Kreis MarburgILahn befindet 
sich ein umfangreiches ledergebundenes Notizbuch aus dem 18. jah"hundert, 
dem die folgenden Mitteilungen aus den Jahren urn 1720 und 1800 entnom
men sind. Die Bauern, von deren Hand die Eintragungen stammen, waren 
Inhaber eines der groBeren Anwesen dieses Dorfes. Sie trugen unvollstandig 
und regellos Familiennamrichten und wirtschaftlkne Notizen ein, in meist 
ungelenker Schrift und mit vielen "individuellen" Abkiirzungen, dazu in einer 
sokhen Ausdrucksweise, daB viele Stellen ohne Kenntnis der lokalen Mund
art nicht zu entziffern sind. Das Dorf RoBdorf gehorte damals zum kurmain
zischen Amt A m 0 n e bur g in Oberhessen; nach der Ubemahme durch 
Kurhessen wurde es dem Kreis K i r C h h a i n zugeteilt~ der bis 1932 be
stand 2. Das fur hessische VerhaItnisse mittelgroge~ vorwiegend bauerliche 
Oorf beherbergte 1664 immerhin 62 Haushaltungen, 1747 wurden 285 Ein
wohner, 1895 aber 660, 1939 dann 730 Einwohner gezahlt. 

In dem handschriftlichen Buch finden sich fur kein Gebiet vollstandig 
durchgangige Angabeni es ist damit zu rechnen dag mehrere andere Hefte gleich
zeitig irn Gebrauch waren - wie viele soIcher bauerlicher Biichlein 3 mogen ver
loren gegangen sein! Hier werden nun alle Eintragungen der Gesindelohne 
rnitgeteilt~ und zwar der Reihenfolge nachi urn das Personliche anzudeuten, 
werden aum die Narnen der Magde und Knechte angefuhrt, dazu manchmal 
die Schreibweise der Bauem. 

1 Aum hier sei filr die freundlime Genehmigung der vollstandigen Abschrift dem 
Besitzer herzIich gedankt. - Von den Hofbesitzern sollen die filr die Gesinde
Nach.richten in Frage kommenden genannt sein: Andreas Pr e i S, 1666-1705, 
CD 1609 Katharina Werner von Erfurtshausen, diese CO 1706 10hann Kaspar 
N a u (beide Manner waren zeitweilig Bilrgermeister oder Kastenmeister). 10-
hannes Pr eis, 1691-1756, CO (I) 1723 Elisabeth Lauer (im Totenbuch nmater 
pauperum" genannt) und (11) 1743 Anna Gertrud Wag n e r. Johannes Kaspar 
Pr e is, 1752-1809, CD (I) 1778 Anna Maria Rh i e 1 und (11) 1781 Anna 
Regina Rh i e 1 (war Gerich.tssmoHe). 

2 H. REIMER: Historisches Ortslexikon filr Kurhessen (1926) 406. 
3 Vgl. RUHL (Hg.): Stausenbamer Chronik des Kaspar Preis, 1637-1667 + 

Fuldaer Geschichtsblatter 1 (1902) 113 H. (Verf. bereitet kommentierte Ausgabe 
vor.) 
W. IOE: Heilzauber und Aberglaube eines Dorfes im frankismen Niederhessen 
+ Hess. Bliitter f. Vk. 48 (1957) 44-75. 
A. HOCK: Aus dem handschriftlichen Hausbuch eines hessischen Bauern + ZHG 
74 (1936) 195-198. 
Das interessante Notizbuch eines 1686 geb. Bauern aus Hermershausen, Kr. Mar
burg, enthalt keine Nachricht ilber Gesinde. 
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Die aiteste Notiz 5011 bumstabengetreu wiedergegeben werden, weil damit 
zugleich ein Licht auf das Verhaltnis eines Bauern zur Schrift4 fallt: "im iahr 
1718 Knem Regist. Ein Knecht gemieth uon anntorf KlieB (7) Rein hab im 
uer sborschen, 11 Reichs Daler em fangen die fasnnach 1 Reich. ist auf die 
hoch tzeit v alb. hat einn litzen (7) gekauf, embfangen zwei guelt, hat schu 
gekauft, auff beter unt bali (29. Juni), emfangen xxx alb auff die Anntorfer 
KiereB III (7) maB bier wieter auff unB KiermB ein halb guelte, wieter x alb, 
OaR Kierhaner mardt zwey guIte embfangen ist bezalt". Aus diesem Register 
ist zu entnehmen, daB del Knecht aus A lIe n cl 0 r f im Barenschie.Ben 
stammte, der jetzigen Stadt Allendorf li im Kreis MarburglL. Es konnte sich 
nach dem dortigen Taufbuch urn den am 20. X. 1691 geborenen Nikolaus 
Rei n handeln. Del vereinbarte Lohn betrug 11 Reichstaler, die aber nicht 
auf eirunal gezahlt wurden. Vielmehr erfahren wir mehrere Termine, wie 
Fastnacht und Peter und Paul; daneben stehen Termine von privater oder 
regionaler Bedeutung, z. B. eine Hochzeit, ein Kauf, die Kirmes im Heimat
dorf und die Kirrnes im Dienstort, schlieBlich der Kirchhainer Markt 6 • 

Das Register des gleichen J ahres verzeimnet noch zweimal "Ein meth 1 ge
rniedt". Beide Magde stammten aus Ni e d e r k 1 e i n 8, einem kurmainzi
schen Ort wie die andem auch. Die erste war anscheinend Elisabeth B rei -
ten s t e in; ihr wurden 4 Gulden (~ fl) und 4 KopfstUck fUr Schuhe sowie 
1/ 2 Meste Lein gesat versprochen. Auch sie erhielt das Geld in Etappen, z. B. 
an Pfingsten und wieder zum Kirchhainer Markt, einmal bekam auch die 
Mutter 1/ 2 n. Die andere, wohl jiingere Magd mit dem gleichen Vornamen, 
trat gegen das Versprechen von 3 fl ihren Dienst an. Anscheinend bezieht 
sich auch ein schwer deutbarer Eintrag auf die Einstellung einer weiteren 
Magd, deren Heimat nicht genannt ist - dem Familiennamen nach ist an RoB
dorf zu denken. Diese Elisabeth R i e t h war vielleicht die GroBmagd, denn 
ihr Lohn scheint bei 8 Reichstalern zu liegen. Teilzahlungen erfolgten bei 
Gangen nach Marburg und zurn Kirchhainer Markt, auch zur Anschaffung 
von einem Tuduock und Warns. Demnach hlitte der Bauer im Jahr 1718 er
staunlicherweise einen Knecht und drei Magde gehabt. 

Lorenz 5 chi c k wird 1720 als Knecht genannt, vieIleicht aus RoBdorf 
selbst oder aus dem dicht benachbarten M a r d 0 r f. Ihm waren 10t / , Taler 

4 Dieser Absmnitt gehort nicht zu den schwierigsten. Obrigens hat der bauer
liche Chronist K. PREIS (Anrn. 3) eine besonders schone Handschrift. - Zur 
Frage der Schreibfahigkeit von Bauhandwerkern vgl. A. HOCK: Blick in 
Quittungen aus der Zeit urn 1700 '*" HinterHinder Geschichtsblatter (im Druck). 

5 PH. Dux: Allendorf irn BarenschieBen (Kirchhain o. J.i urn 1925). - Festschrift 
Stadt Allendorf, Verleihung der Stadtrechte 1. Okt. 1960. 

6 Ob der in den letzten Generationen so wichUge Neujahrsmarkt gerneint ist7 
Vgl. H. GRi.iN: Chronik der Stadt Kirchhain (1952) 185 f. 

7 Zur rnundartlichen Form von Magd vgl. LurSE BERTHOlD: Hessen-nassauisches 
Volksworterbuch, Bd. 2 (1943) Sp. 215. 

8 Dieses Dorf hat, wie z. B. auch der Nachbarort Allendorf, smon stets eine Struk
tur, die keineswegs rnit rein bliuerlich zu kennzeichnen ist. 
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und 1 "flesen hemb" versprochen. Zahlungen erhielt er z. B. zum Kauf von 
Tum und einem Hut, an Pfingsten und Bartholomaus (24. Aug.), zu den Kir
messen in RoLMorf und Mardorfll, weiter am Sonntag vor Martini (10. Nov.). 

lm selben J ahr wurden zwei Magde eingestellt. Die eine kam aus 
5 c h roe k ; ihr Lohn waren 3 Rt 2 fl und 1 Meste Lein. Die andere stammte 
aus S tau s e b a ch; sie erhielt zusatzlich noch 12 Ellen Tuch, d. h. Leinen. 
Bei beiden wird der Kauf von SdlUhen, wie stets, besonders erwahnt. 

Erst wieder 1723 folgt eine Eintragung. Johann Ha r t ere r s (1) Tochter 
trat fUr das Entgelt von 3 Rt 2 fl aIs Magd ein. 

1724 wurde eine "meit gemiedt", wiederum aus Niederklein. Sie diente 
fur 4 fl und 2 Paar Smuhe; ein TeiIbetrag ging aum an die Mutter. 

Im foIgenden I ahre wurde Elisabeth Wag n e r aus demselben Ort aIs 
"math gemiet". lhr waren versprochen 3 Rt, dazu 2 Paar Schuhe, 10 Ellen 
T um und 1 Meste Lein. Unter den Einzelposten der BezahIung sind 2 Pfund 
Wolle und 1 fl auf Bartholomaus zu erwahnen. 

Fur 1726 ist eine Magd aus S tau s e b a c h aufgefiihrt, Annels B 0 r n s 
Tomter. Sie erhielt 2 Rt, 2 fl fUr Smuhe und 1 Meste Lein. In der Abrem
nung sind auch 2 MaB Bier notiert. 

Erst wieder 1727 ist von einem Knecht die Rede. Ludwig Re n n e r (?) 
vom Stadtchen A m 0 n e bur g 10 diente gegen den Lohn von 10 (oder 11) 
Rt und 1 Hemd. Hier laBt sim feststelIen, daB - wie Ofter - nimt aIIe Teil
zahlungen im Buchelchen notiert sind; es heiBt nur, daB er zur Kirmes 1 fl 
empfing, und "auff Kries Dag (= Christtag) iest alIes bezalt". 

Aum die Magd dieses lahres kam aus Ni e d e r k I e in; aum ihr Lohn 
betrug 3 Rt, 2 fl fUr Smuhe und 1 Meste Lein. 

Im namsten Jahr, 1728, wurde als Knecht Johannes B I a t t n e r eingestellt; 
sein Name weist auf RoB d 0 r f. Der Lohn war auf 10'/ 2 Taler vereinbart; 
Termine der Zahlungen waren z. B. Laurentius (10. Aug.) und die Kirmes. 

Filr die aus Ni e d e r k I e i n stammende Magd, Bast N a r g a n g s Toch
ter, mit dem Vornamen Elisabeth (der Bauer schreibt mundartnah IlLieseb
wiedt"), muBten 3 Rt und 5 Kopfstuck fUr Smuhe als EntgeIt ausreichen. 

Diese Magd blieb aum 1729 im Dienst; der Herr hat alIerdings die Lohn
vereinbarung nimt notiert, nur eine Abschlagszahlung von 1 fl zum Fronleich
namstag. 

Die letzte Eintragung dieses Abschnitts bezieht sim auf einen Knecht, der 
fur 7 fI 10 alb diente. Wenn, wie in diesem Falle, ein Hinweis auf Natural
entlohnung fehIt, darf man sim fragen, ob er nimt aIs selbstverstandlim weg
gelassen ist. 

Einige Angaben aus gleichzeitigen RoBdorfer Rechnungen sollen einen Ein
blick in die Preisverhaltnisse geben, der zum Verstandnis der vorstehenden 
Namrichten notig sein diirfte. Beginnen wir mit der Kastenredmung: 1724 
erhielt der Kommissar filr die Abhorung und Ratifizierung der Rechnung 

9 M. HAIN: Das Lebensbild eines oberhessiscnen Trachtendorfes (1939). Dort 
auch (5. 47 f.) Angaben aus einem bauerlichen Rechnungsbuch. 

10 M. EHllENPfORDT: Chronik von Amoneburg (1927). 
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1 R 22 alb; 1725 koslele 1 Pfund Kerzenwachs 20 alb; 1729 erhiellen Schrei
ner und Schmied fUr die Herslellung eines Glod<enjochs 5 fI 10 alb. Aus dcr 
Gemeinderedmung soIl mitgeteilt werden: 1727 bekam ein Maurer fUr das 
Brechen von 50 Treppenquadern 15 fl; 1728 koslele ein Sarg einschlielllich 
der Tannendielen 2 R 20 alb, der Feldschulz halte einen jahrlohn von 6 fI 2 alb, 
fur 200 "welsche nieB", welche die Zimmerleule beim Hebe- oder Richlfesl 
vom Kirchturm unter die Kinder war fen, wurden 5 alh bezahlt. 

Nach langer Unlerbrechung isl ersl wieder von 1800 bis 1802 Buch gefuhrl 
uber das Dienstpersonal. Aber gliicklicherweise sind die Einzelangaben Uber 
die Auszahlungen etwas reichhaltiger. 

Zunamst taucht der Knecht Ri e t h auf; die Notiz Uber ihn soll wieder 
worllich folgen, doch nur der Anfang: ,,1800 j ohan Henrich rilh gemilh vor 
18 Ihaler und ein Ihal miepoen 11 der isl bezahl und 6 ehl duch und ein horn." 
Er erhielt also den hoheren Betrag van 18 Talem, dazu 1 Taler sag. Miet
pfennig; weiler wurden ihm 6 ElIen Tuch und 1 Hemd gelieferl. Die Etappen 
der Bezahlung seien in del Reihenfolge deI Eintragung angefiihrt: 30. Mai 
Kauf van 1 Paar Schuhe, Homberger Markt I!, Pfingsten, Fronleichnam, Sonn
lag danach, 6. juni, 17. August, Kirmes; zum Markl liell er sich die hachsle 
Summe, ZUT Kirmes nom einen ansehnlichen Betrag auszahlen. 

Die Magd hieB Anna Maria GroB; sie bekam soforl 1 Taler als Mietpfen
nig. Auch hier war deI Lohn angestiegen: 6 Taler sowie 12 ElIen breites und 
6 ElIen schmales Tuch. Hervorgehoben sei bei den Teilzahlungen folgender 
Vermerk: "ein grose Ihaler nach wallirn". Damil falll der Blid< auf den auch 
in Oberhessen bekannten Wallfahrtsort Wall d urn IS. 

Im nacnsten Jahr wird als Knemt Peter Fe 1 d p a u s ch genannt; sein 
Name durfte auf All end 0 r f weisen, ebenso die Erwahnung eines Ganges 
dorthin. Er dienle bei dem Bauem fur 30 fI, 1 Hemd und 6 ElIen Tuch; vom 
Mietpfennig ist nichts uberliefert. Er erhielt einmal 30 xr fur "ein giesel" i das 
durfe eine Geillel sein, wie die Peitsme 14 hier heiBt, wohl als ein Zeichen des 
selbslbewulllen Knechles, der ttichlig "plalzen" 15 konnle. Seiner Schwesler 
wurde 1 B. gezahlt, dann gab es Betrage fur den Besum von Kirmessen. Ein 
"junge", d. h. Kleinknechl, aus All end 0 r f erhiell im jahr 6 Taler, 6 ElIen 
Tuch und 1 Hemd. Zahllage waren u. a. wieder die RoBdorfer Kirmes und 
die Kirmes und Nachkirmes in seinem Heimatdorf. 

Die Magd Elisabeth K r a u 5 Iral fur 9 R, 2 Paar Schuhe und 1 Mesle Lein 
gesat in den Dienst. Unter den Einzelposten ist auch Geld fur die Anschaf
fung eines Strohhutes, der fruher ubrigens zur Tracht gehorte. 

11 BERTHOLO: aaO. Sp. 329, 326: ",das beim Mieten eines Dienstboten von der 
Herrsmaft gegebene Angeld, durm das der Vertrag rechtskraftig wirdN

• 

12 Vg!. HAIN: Lebensbild, S. 12. Das Stadtchen HomberglOhm gehorte damals zum 
darmsHidtischen Oberhessen, Kirmhain zu Hessen-KasseI. 

13 W. BROCKNER: Die Verehrung des Heiligen BIutes zu Walldiim (Asmaffen
burg 1958). 

14 BERTHOLo: aaO. Sp. 564, Wortkarte Abb. 60. 
15 BERnIOLo: aaO. Sp. 658. 
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Aum 1802 wurden wieder zwei Knemte aus All end 0 r f angenommen. 
Konrad P a u 1 erhielt zunachst 1 Taler als Mietpfennig, dann als Lohn 22t/ t 
Taler, dazu 1 Hemd und 6 Ellen Tuch. Bei ihm werden die Kaufe eines Ringes, 
von Schuhen und Hosen, aum das Farben eines Hutes erwahnt; als Zahlter
mine Ostern, der Bittag vor Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleim
nam. Jakob We i I, wohl noch ein Junge, erhielt nur 1/2 Taler als "minpon", 
als Entlohnung 6 Taler, 1 Hemd und 6 Ellen Tuch. Bei ihm heren wir wieder 
einmal von einem TrachtenstUck: 1 fl 20 xr fur eine rote Kappe; zur Kirmes 
im Dienstort bekam er selbstverstandlich Geld, einen hoheren Betrag aber 
fUr die lIandorfer Koermes". 

Die Magd kam aus dem Nachbarort M a r d 0 r f ; nur die Vomamen Anna 
Gertrud hat der Herr notiert. Beim Dienstantritt wurde ihr 1 Taler Miet
pfennig ubergeben; als Lohn war ihr versprochen: 7 Taler, 2 Paar Schuhe, 
12 Ellen breites und 5 Ellen schmales Tuch, weiter 3 Pfund Wolle und 1 Meste 
Lein gesat. Hier solIen nun alle notierten Auszahlungen wortlich folgen: 
,,1 f 20 albs vor ein neu Kabin / 4 greier (Kreuzer) den biett dag geben / 
8 greuer den Johanns dag / 7 greuer Vo meser zu kaufen / 2 f vor ein par 
neu SdlU geben / 3 f martini dag geben / 20 greier mai tag geben / 5 greuer 
/ 2 f vor smue". 

Beim Uberblick liber alle Eintragungen ergibt sich als allgemeiner Eindruck 
die bekannte Tatsache, daB Knechte z. T. erheblich heher entlohnt wurden als 
Magde. Dazu Wit das Ansteigen der Lehne im gleichen Dorf auf beim Ver
gleich der Verhaltnisse urn 1720 mit denen urn 1800. Die Naturalleistungen 
bilden in beiden Zeitraumen selbstverstandlim noch einen wimtigen Teil der 
Gesamtbezahlung. Wohl immer ist das Geld in Etappen ausgezahlt worden, 
wobei es verhaltnismliJSig feste Termine und dazu personliche Wiinsche des 
Gesindes gibt. Wenn die Verhaltnisse ordentlich waren, diirfte am Christtag 
der Lohn entrichtet gewesen sein; vielleicht weil am folgenden sog. Scherz
tag 10 das Gesinde wech.selte. Die Bedeutung der Kirmes und des Marktes 
wird besonders in den friiheren Naduimten leicht deutlich. 17. 

Als Herkunftsorte des Gesindes auf diesem einen Hofe sind nur Gemein
den des mainzismen Oberamtes A m 0 n e bur g genannt; wenn die Orte 

16 Vgl. HAIN: Lebensbild 49 Anm. - F. MAURER: Die Termine des Dienstboten
wemsels in Hessen + Hess. BHitter f. Volkskunde 25 (1926) 106-116. -
OERTI:lOLD: Volksworterbum Bd. 3, Sp. 138. Oer "Ziehtag der Dienstboten H lag 
hier "zwismen den Jahren", meist am 27. Oez., in Mardorf einen Tag spater. -
Aus der Amts-Remnung 1697 Rotenburg a. d. F. : Vom Gesinde des Smult
heiBen zu Niedergude heiBt es, .. ist" die Magd ",bey ausgang des Jahrs g e
se her t z et. der Knecht aber ... ist des folgenden Jahrs aus dem Dienst ge
treten" . 

17 Zur Verbreitung von Kirmes, Kirchweih, Kinntag + Worterbum der dt. Volks
kunde (Stuttgart 1955) 413 416. - Nam Vn.MAR: Kurhessisches Idiotikon 
(1868) 202 ist Kirmes die .. in ganz Althessen ausschlieBlich tibliche Benennung". 
Fur die fruheren lahrhunderte gilt das, nam archivaHschen Belegen, nimt mit 
der gleichen AusschlieBlichkeit. - Zur Bedeutung des Marktes vgl. Anm. 12; 
aum C. H ESSLER (Hg.): Hessisme Volkskunde (Marburg 1904). 
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rucht erwahnt sincl, darf man meist an R 0 is cl 0 r f selbst oder an eines der 
angefiihrten OBrfer denken. In der Zeit urn 1720 kommen die meisten Magde 
dieses Hofes aus Ni e cl e r k I e i n 18, andere Herkunftsorte des Gesindes sind 
das Landstadtchen A m 0 n e bur g und die Dorfer 5 tau s e b a ch, 
5 c h roe k und A 11 end 0 rf (heute 5tadt AlIendorf); urn die Jahrhundert
wende werden All e n cl 0 r f und M a r cl 0 r f erwahnt, daneben ist R 0 g -
cl 0 r f zu vermuten. Es zeigt sim aum hier, daIS Knechte und Magde nicht im 
selben MaBe zu den mobilen Gruppen gehoren wie etwa Schiifer unci Hirten; 
das macht auch ein Slid<. in das Kirchenbuch der Gemeinde deutlich. In dieser 
Quelle wird ebenfalls klar, daB das Gesinde den dienstgebenden Familien 
naher stand; denn immer wieder kommt der Fall var, daB Knedtt oder Magd 
die Patenstelle bei Bauernkindern iibernahmen. AIs friihes Beispiel diene 
dieses: 1666 lieBen Heinrich und Katharina Pr e i 5 ihren Sohn taufen, Pate 
wurde Andreas P h y aus dem hessismen und damit evangelismen Dorfmen 
I I s c h h a u se n, der dem Jungen auch seinen Namen gab. Im Jahre 1732 
wurde die Magd Christina aus dem Gerimt Kat zen b erg (heute im Kreis 
Alsfeld) Patin eines TOchterchens ihres Dienstherm Johannes J a k 0 b i. 

Reizvoll durfte zu Vergleimszwecken eine genaue Namrimt uber die Ge
sindeverhaItnisse 10 in RoB d 0 r f aus der Zeit urn 1855 sein. Damals erhielt 
ein Knecht irn alIg. im Jahr 20 Reimstaler bar, sodann Leinentuch zu Kittel 
und Hosen, bisweilen aum einige Pfund Wolle, was zusammen nom rund 
21/ , Rt ausmachte. Die Magd bekam dagegen gewohnlich nur 5-7 Rt Sarlohn, 
weiter Leinentuch aus Flachs und Werg, 2-3 Pfund Wolle, 2 Paar 5chuhe, 
1 Meste Lein gesat, oft auch 1 Halstuch und 1 Kappe zur Tracht. Einem Ge
samtlohn von rund 23 Rt fur den Knemt stand also ein solcher von 11-15 Rt 
flir die Magd gegenliber. Ober die Unterbringung des Gesindes ist auch hier 
nidlts zu erfahren 20 • 

Erlaubt das dern handschriftlichen Hausbiichlein entnornrnene Material auch 
keine weittragenden 5chliisse, so haben wir rnit ihrn doch die begriillenswerte 
Moglichkeit, ein wenig in die LebensverhaItnisse von Knecht und Magd hinein
zublicken. In der volkskundlichen Literatur Hessens gibt es zudem nur wenige 
Bemerkungen U zu dern wichtigen Thema Herr und Gesinde. So scheint auch 
die ErschlieBung einer versteckten und schmalen QueUe gerechtfertigt. 

18 Niederklein hatte nach der Kataster-Vorbeschreibung urn 1830 liber 900 Einw. 
einschlieBlich der Knechte und Magde; neben 59 Ackerbauern standen 59 Tage
lOhner, weiter z. B. 13 ZimmerIeute, 9 Pottaschensieder, 6 Leinweber und 
5 Ziegler. Vergleichbare Verhaltnisse sind flir das 18. Jhdt. erschlieBbar. 

19 STAM: H 3, Nr. 56, RoBdorf. 
20 Auch archivalische Quellen bezeugen die oft diirftige Unterbringung der Magde; 

Knechte schJiefen haufig in oder iiber dem Pferdestall. 
21 Vg!. J. H. SCHWALM: Die Schwalm + H ESSLER : Volkskunde 314 f. - J. D.: Dienst

botenleben vor 100 Jahren. Aus einem alten bauerlichen Dienstbum + Buchen
bUitler, Beilage der Fuldaer Zeitung, 18 (1937) 63 f. - HAm : Lebensbild 47 bis 
50. - Weiter z. B. A. GABLER: Bauerlimes Gesindewesen in der HesseIberg
gegend im 16. Jhdt. + Bayer. Jahrb. f. Volkskunde 1962, 67-71. 
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