
Klefne Beitrlige 

Stephan Ridler. bei dem zustandigen Amt· 
mann Rudolf v. Welsbe rg die verrnogens· 
remtlime Auseinandersetzung mit seiner 
Frau und seinen Stiefkindern beantragt. Ocr 
Amtrnann aber ruft fur diesen smwierigen 
Fall. wie er selber ihn mit Remt bezeidmet. 
die Entsmeidung der obersten BehiSrde in 
der Grafschaft Hanau an. In seinern Begleit· 
sdueiben deutet er aum einige Urns tan de 
an, die nimt unwesentlim zur Beurteilung 
de r Saenlage sind, wie aum smon der Badcer 
in seinem Gesuche von des Amtmanns eig· 
ner Kenntnis des Falles gesproenen hatte. 

Die Ehe war anderthalb lahre vorher 
gesmlossen worden, und zwar hauptsamlich 
auf Betreihen der Eltern des jungen Ehe· 
manns. die sim dabei von ganz nudlternen 
Erwagungen leiten lieGen. wie es damals 
allgemein uhlich war. Er heiratete Margarete 
Mellmann. eines Backers Witwe. mit sieben 
lehende n Ki ndern. von denen nur zwei 
smon auSer dem Hause der Mutter waren, 
wahrend die anderen funf nom im mutter· 
lichen Haushalt emahrt werden mu6ten, 
In die eheliche Gutergemeinsmaft hatte der 
Vater des neuen Ehemanns zwanzig Gulden 
eingelegt in der Hoffnung. daB er durch 
diese Zahlung das si mere Auskommen seine; 
Sohnes fur das ganze Leben begrundet hatte. 

Aber smon bald nach der Trauung zeigtc 
!iich bei der Frau diese furchterliche Krank· 
heit. sie wurde als aussatzig und sondersiech 
befunden und in das Leprosenhaus gewie
sen. Der Amtmann deutete namher in sei
nem Begleitsmreiben num den dringenden 
Verdacht, daB die Witwe bereits vor ihrer 
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neuen Heirat ihre Krankheit wohl gemerkt. 
aber hinterbaltig verschwiegen habet Der 
Ehemann dagegen schreibt von seinem herz
lichen und mristlimen Mitleiden mit ihr, 
Nur unuberwindliche Schwierigkeiten zwin· 
gen ihn. gerichtliche Entscheidung zu erbit· 
ten, Denn die leute smeuten sich noch 
immer. das Haus zu betteten. auch wollen 
die vie1en Kinder ihm. dem wohl allzu 
jugendlichen Stiefvater. nicht gehordlen. 
wiihrend ihre Mutter "ihnen den Daumen 
uf dern Auge halten" gekonnt hattc. Sie 
kiSnnten ihm spnter vielleicht sogar nach· 
red en. er habe sie um ihr Erbteil gebracht, 
Deshalb will er ein fur allemal von den 
Unterhaltskosten der Frau wissen ... ob sol
ches von ihren Kindern. oder gesampter 
Nahrung. oder von ihrcm Anteil. oder wie 
es geschehen sollc". 

Den Urteilsspruch hat. wie gesngt. Dr. 
Sturio mit einem anderen luristen derselben 
Behorde gefi:illt, Senarf und nadtdrucklich 
wird erklart. daB "dergleichen abscheuliche 
Krankheiten die Ehe nicht scheiden". Di~ 
Ehegatten mUBten sich stets beistehen, Be· 
sonders mUBte der Ehernann fur den Unter· 
halt der Frau .. vermog ehelicher Pflicht" 
sorgen. weil .. der Aussatz ihn auch davon 
nicht absolviert". Es werden eingehende An· 
weisungen ube r den Vermogensanteil der 
Stiefkinder der nun .. abgesonderten" Frau 
und des Mannes getroffen. Wenn dann Not 
entstehen soUte. konne man auch daran 
den ken. die Frau aus dem Hospital und an· 
deren allgemeinen und ad pias causas zu 
unterstutzen, .. wie andere dergleichen heim· 
gesuchte Personen", lohannes Koltermann 

Das mittelalterliche Gewerbe im Spiegel der Treys.er Familiennamen' 

In der Namengebung des H . bis 16. 
Jhdts. spiegeit sich die Entwicklung des 
Handwerks wider. die fur die Stadtgeschichte 
von T reysa von Bedeutung ist. Hier erschei· 
nen fast aUe Handwerke und Gewerbe des 
Mittelalters. die in engster Beziehung zu 
dem aufbllihenden Marktverkehr stehen 

• Btllutue Quell~n: A,d!jv~Hen del StAM, 

und bezeugen. daB schon zu dieser Zeit mit 
dem Entstehen einer Marktgemeinde eine 
befestigte Stadt mit Stadtmauern bestanden 
hat, Unter den mittelalterlichen Handwer· 
ken befinden sich fur die Geschimte der Fa· 
miliennamen sehr aufschIuBreiche Quellen. 
die nidn leicht erschJie6bar sind und heute 
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nimt mehr verstanden werden , da in den 
Handwerksbezeidmungen der damaIigen 
Zeit sim oft eine sehr weitgehende Zerglie· 
derung der Gewerbe hemerkhar mamt, die 
mit der Verfeinerung der LebensbedUrfnisse 
zusammenhangt. fm 16. Jh . gab es in Treysa 
amt ZUnfte, die in den Familiennamen der 
damaligen Zeit ihren Niedersmlag gefun· 
den haben. Neben def Zunft der Hansegre· 
ben (GroBkaufleute) war besonders die 
der Schuhmamer, Schmiede. Backer. Mer!· 
ger, Schneider. Lohgerbcr und Leinewcber 
ton:mgebend. wahrend die Schreiner. GIns er 
und Schlosse r mit den Sc:hmieden eine Zunft 
bildeten . Diese Bezeichnungen, oft verstUm· 
melt, spiegein sich in den Familiennamen 
der damaligen Zeit wider I:nd bilden wert
volle Dokumente der Kulturgeschidtte. 
Hatte man frfiher im Ledergewerhe nur 
einen Lederhandw erke r gekannt. n5m
lidt den Lederer, so entw ickelten sidt mit der 
Zeit die Sonderge werhe des Schuhmamers. 
des Sattlers. Riemenschneiders (Riemer), 
Taschenmachers (Beutler, Ruchtaschel), Loh· 
gerbers . WeiBgerbers mw. oder aus den 
Schmiedehandwerk die des Grob· 
schmiedes, Kleinschmiedes (Schlosser). Huf· 
(Ka nnengieSe r) I , Goldschmieds. Silber· 
schmieds (S ilherschmeItzer), Pfannenschmie· 
des (Pfannenstiel)2. Hau benschmieds oder 
Schildhauers (Hauschild), Spenglers, Kes· 
selschmiedes (Kessler). Kupferschmiedes 
(Kuppers) . Groppenschmiedes (Verfertiger 
eiserner Topfe), Giirtlers. Harni schmachers. 
Armbrustmnmers (Armbroste r), Schar. oder 
Scherschm iedes (Verfertiger von Pflugscha· 
ren), Braun- oder Brunkschmiedes (von ahd. 
brulfja .. Brustharnisch"), Riemensmmieds 
(der dem Riemensmneide r die Schnallen lie· 
fert), Sporers oder Spohrs (von mhd. spa· 
riire" .. Sporenmacher"). Wcckessers (von 
ahd . wagtHlso .. Pflugschar" , also gleimbe
deu tend mit Scharschmidt) \1 SW. Rechnen 
wir hierzu nom die syno nymen Bezeichnun
gen wie Goldhammer. auch Golammer 
(einer. der das Gold hammert) neben Gold· 
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smmidt. Stahlschmidt neben Armbros ter. 
Kaltschmidt neben Kesselsch midt. SpieBer. 
SpieS (= SpieBmacher) nehen Waffenschmidt 
und die von def Crtlimkeit hergenommenen 
Bezeichnungen wie Waldschmidt. Gassen· 
schmidt (von mhd. gasse .. Hohlwcg"). Enke· 
schmidt (mol . das Eng-Ende, also einer, der 
am Dorfende wehnt) gleichbedeutend mit 
Ortsmmidt (mhd. orr·Grenze. Ecke). Nollen· 
smmidt. auch Noli (von mhd. /folie .. Berg· 
spitze" ). d. h. ein Schmied, der nu f einer 
Anhohe wohnt , Mallenschmid t (der bei der 
MahlmUhle ode r GrUtzmuhle wohnt oder 
ein Sohn des GriltzmilUers ist) sowie endlich 
die vo n sonstigen Gelegenheiten he rst3m
menden Benennungen wie Kammerschm idt 
(vg!. Kemmerer und Kammerei "Verwal· 
tungsbehorde") od er Kastens chmidt. auch 
Kiistner (mhd . haste "Kasten fur die Korn
:insen, oder Amtskassz". also eine Schmiede 
fur die Behorde), so erhalt man einen Be· 
griff von der Mannigfaltigkeit der damali
ge n Gewerhehezeidmungen. 

Ahnlich mannigfaltig sind die vom Le· 
de r g ewe r b e stammenden Familiennamen. 
Der damals ubliche Name fur den Schuh
mamer war Schuhwurker. Schuchworchte. 
Schuchworte. Sc;huhwirt. Schuchwert. Daraus 
wurden die Familiennamen Schumardt, 
Schubert, Schobert. Daneben gab es die Be· 
zeichnung Sc:huchman und Schuhmann. fUr 
den Sch uhfl icke r Schus ter (aus einer alteren 
Form Schuhsutare. Sch uhsuter), auch Plet· 
zer (von Platz·Fl icke n) und als Spotthezeich· 
nung Pechlap pe (alter Peckelappc) und Zerr· 
leder (weil er da s Leder im Munde zerrt). 
Andere Bezeichnungen sind Schuhkracht 
(aus Schuchhardt), Schuhgraf (a us Schuh· 
kraft entstellt) und Lederhart (aus Leder
ardt. Lederworcht). Fe rner geho ren hierher 
Namen wie Riemensmneider (Riemer) und 
Sporleder (au5 Sporlederer). der das Leder 
fur die Sporenmamer lidert). Roleder (aus 
Rohleder), Bezeic:hnung fur den Schuhmacher 
im Gegensatz zu dem WeiBgerber od er Lob· 
gerher, der im 13. und 14. Jh . nehen den 

1 Aum LOlekanne (Losekam, LOlekand). ein in der Smwalm alteinheimilCf'ler Familienname. urlprunglim 
AUldruck fiir die Zinn\r::anne. 

:! O:Jher dn in der Schwalm weltverbreitele Fa:nilienname Fenner. d. h. Pfannenmacher (Pf:innet). 
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SdlUhmachern. Schnurmachern. Tuch- und 
Leinewebern zu den angesehensten Vertre
tern der ZUnfte gehorte. 

Auch das Gewerbe der Schreiner oder 
K i s t n er zergliedert sich in eine Reihe von 
Sondergewerben. die eine An:z.ahl bezeich
nender Familiennamen geliefert haben. So 
durhen die Schreiner keine Fenster machen. 
wozu nur die Fenstermacher. die Scheibner 
oder Scheibler. befugt waren. Andererseits 
war die Anfertigung und der Verkauf von 
Kisten das alleinige Recht der Schreiner od er 
Kistner. wahrend den Dielenschneidern (iil
ter Dilensnyder) die Anfertigung der Bretter 
oblag. die auch Holzmoller (SagenmUlIer) 
hieSen. Neben diesen spiel ten die FaBbinder 
oder Bodenbender. auc:h Borbender. Bodden
bender (von Butte) oder Botmer. BUttner 
(Botdenir). die StelImacher (SteIler) oder 
Wagner (Wehner. Weiner). nam denen noch 
heute die Wagnergasse in Treysa benannt 
ist. sowie die Zimmerleute, auch Spener. d. h. 
Spanmadler. eine groSe Rolle. AIs Ober
name gilt SpankneheI '. Die Wagner (ma. 
Waaner) hatten den Obernamen Krumbholz. 
aum Krummbein. der fruher ein verbreiteter 
Familienname war. Weiter sind zu erwahnen 
Namen wie Adam StieI (1555). auch Stie
ler. StUhler fUr die Stuhldreher. Stuhlf1edlter. 
Drechsler. Peter Korbemacher. Albert Kor
ber (1555) fUr die KorbfIechter. Henne Sny
zer (1461) fUr die Bildschnitzer und Ann
brustlnacher. Cuoze SteJzner (mhd. stelte 
~StelzfuS. KrUcke") fUr die Anfertigung von 
StelzfiiSen. Curt Hulscher. auc:h Hulzner 
(1555) fUr den Holzschuhmac:her. Curt Gei
seler (Gei6Ier) fur den Peitschenmacher 
Cunze Pfilsticker zu Treysa (1-464) fUr den 
Verfertiger von Pfeilstecken od er Schaften 
fUr die Pfeite. auch Pfeilschneider genannt. 
Wigant Velkener (1-486) fUr die Radmacher 
oder Felgenmachcr (mhd. felgenhouwer). 
Hartmann Slegeryn (1480) fUr die Holz
hauer (mhd . Sdtlag .. Holzschlag" ). die auc:h 
Schlager. Schleger. Schleier hieSen. Den letz
teren Namen fUhrte eine heute ausgestor-
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bene Adelsfamilie. z. B. 1303 Ludwig 
Schleier. 1348 Dietrich Slegerin. 1235 die 
jungen BrUder Slegerheyen usw. 

Die Backer und FIeischer gehor
ten mit zu den acht ZUnften von Treysa 
und hatten offentliche Verkaufsstande auf 
dem Marktplatz vor dem Rathaus ( .. Brot
hUtten" und .. FleischhUtten" genannt). bis 
diese im DreiSigjahrigen Krieg ein Raub der 
FJammen wurden. Das Backergewerbe unter
schied neben den eigentlichen Biickern (z. B. 
TizeI der Begker 1462) noch sog. Week
backer. Korn- od er Brotbacker. Stollenbak
ker. WeiB. oder Semme1baeker (Semmler. 
Simmler). d. h. soIche. die nur Weizenmehl 
verbackten. Dorrbecker. Ellenb1idcer oder 
Homeffer (Verfertiger von schifformigem 
Geback. sog. Hornaffen). Kuchenbacker oder 
Platzb5dcer (mhd. Platz .. Kuchen"). aud-t 
Brotbletzer genannt z. B. Gena Brotbletzin 
(1555) fur eine Kuchenbaekerin. Neben 
Brotbacker findet sich auch die Bezeichnung 
Brothedcer d. h. Brotschneider. Brothandler 
(vg I. obd. Strohedcer = Strohschneider). 
Z. B. lohannes Brothecker (1634). FUr die 
Metzger gait die damals iibliche Bezeich
nung Fleischhauer. wahrend Metzger wenig 
volksUblich war und erst spater aufkam. 
z. B. Henne Fleischhauwer (1-462). Curd 
Fleischoywir (1462). Mattes Fleischauer 
(1579) u. 3. m. Daneben erscheint die Be
zeichnung Mezeler (aus lat. macellarius). 
z. B. Cunz Mezeler (HSS) . 

Audt die S c h n e i d e r gehorten zu den 
acht ZUnften von Treysa.lhr Name erscheint 
in Familiennamen wie Henne Snyder (1452). 
Contze Schnyder (1-489). auch latinisiertwie 
lohannes Sartor. Elisabeth Sarrrix (1360) . 

Vielleicht laSt sic:h auch. der in der Schwalm 
weitverbreitete Familienname Hoos mit sei
nen zahlreicnen Zusammensetzungen wie 
Lerse (a us Lederhose), Kniehose. zusammen
gezogen Kniese. Hosemann u. 1i. auf dieses 
Gewerbe zurUckfuhren. Die Lersner waren 
die Verfertiger von Lederhosen. dem uralten 
kriegerischen Beingewand. das Hose, Strumpf 
und Schuh zu gleicher Zeit vertrat und sich 

3 Z. B. Henne Span"nebel (1462). Cunze Spangbnebel zu Grenzebadl (1471 ) . 
.. Der BrOcdlenbld:er hle8 audl MUI:ztnblld:er (von mhd. IfIIHzt .BrOtdlen-). Z. B. Erhard der Mutumellctf 

~ u TreYI. (1·"'0). 

15 ZHG 67 
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gro6er Beliebtheit erfreure. so daB z. B. den 
Wei8gerbern in Hersfe1d 1737 auf Antrag 
det Schneider verboten wurde. lederne Ho
'en anzufertigen. damit sie keine Einbu8e 
in ihren Einkiinften etlitten. Mit dem 
Sdmeidergewerbe nah verwandt ist das det 
Knopfmamer. Knopfer odtr Knopfler. z. B. 
Casper Knopfer (155S). A.hnlhh verhilt cs 
5idt mit dem bekannten Schwilmer Fami· 
liennamen Klunck. z. B. lohannes Klunk 
au, Florshain (H SS), dem Besitzer det 
Klinckermiihle in LoshauseD. dessen Name 
mit dem Gewerbe det Troddelmadter (mhd. 
gluHkcHcr .. Trodde1macher") zusammen· 
hingt. Hier sttht die Same (Klunck = Trod
del) rur die Person. Aus Klunck hat 'im 
spiter der bekannte Familienname Gluntz , 
GHntz, Gluntzer. Glintzer entwickelt, z. B. 
Heinz Glunz von Gungelshausen (1576), 
daneben auch Gluntzer (15' 55), Gliintzer 
(1635'). Glintzer (1610). GHintzer (1601) 
usw. Dem Smneidergewerbe stand das der 
Tuch- od er Wollscherer nahe. die 
aum einfam als Smerer bezeichnet wurden. 
z. B. Bernhart Scherer. Hen Smerer (1360). 
neben Jacob Dumscherer zu Marburg (1462). 

Zu ihnen gehorten aum die Rasmmamer, 
Walker (Welker). Farber. flamischen Wol
lenweber und die Leineweber. Die wonen
weber wohnten geschlossen in einer StraGe, 
der Wo1Iwebergasse. die heute Mauerwei 
heiGt. Von einem Garten an der Homber
ger StraGe heiBt cs 15 57, daB er an den 
.. Flemming" (d. h. am Flamenweg) gelegen 

'eL 
Bemerkenswert ist auch die verschieden

artige Benennung der M ii 11 e r teils nach 
ihrer Gewerbetatigkeit. teils nam der art
limen Lage oder anderen Gegebenheiten. 
So gab es 15'76 in der Smwalm einen Hein
mo1Ier. Weidenmii1Ier 6• Wald- oder Hardt
muller. Schlag- oder Eisenmuller (Olmul
ler), Hopfen- oder HoppenmolIer (= Brau
maller). Steinmaller. RaummoUer. Eichen
moller. Mittelmoller. Kremoller. Horshniil
let. Klinckmuller usw. Nach. dem letzteren 
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in die heutige Klinckermiihle bei Loshau
sen benannt. So heiSt es z. B. 1635 in der 
Frumt- und Viktualienrechnung des Amtes 
Ziegenhain: .. George Klinckmiillers erben 
von der muhlen auf der LeiGhauser gemein" • 
und der Eimenmoller wird im Wasenberger 
Kirchenbum von 1580 nom als Henrich aus 
der Eimenmiihl bezeichnet. wahrend 1665 
erst der Name Eichenmiiller festgeworden 
ist. Nach dem Horstmuller, dessen Name 
spater zu Horschmuller umgedeutet wurde. 
ist die heutige Horschmuhle bei Treysa be
nannt. 1635' heiGt es noch in einer Urkunde : 
..Hans Dietzel der junger von der Hors
mohlen". ein Beweis. daB der Name des 
ersten Besitzers det Miihle den Namen gab 
und durch Generationen erhalten blieb. auch 
wenn def Besitzer wechse1te, genau wie es 
hei den Hofnamen der Fall war. So wird 
aum der Name Kremoller (1555) vermutlich 
nach einem Bauern benannt sein. der H20 
als Krae bezeugt ist. falls man nicht die 
Deutung HKr3henmiihle~ (von mhd. kreie 
.. Krahe~) bevorzugt. Dagegen hat Johannes 
Wagner der RauchmiiJler (16H) seinen Na
men nicht von einem Vorfahren Raum er
halten. sondern weil er zur Abgabe von 
Mehl an die Landesherrschaft oder an das 
Spital zu Treysa verpflichtet war. Die Be
zeimnung Rauchhiihner und Rauchhafer er
innert nom an dies~ Zinsverpflichtung in 
Naturalien in alter Zeit. Hierher gehort 
auch der alte Schwlilmer Familienname 
Schindebrey (1 SS" 5), Schyndebrye, Schinde
bryge (1-48 5). d. h. schiitte den Brei (Grutze). 
d. h. enthulste Korner, Hirse. GrOtze. und 
bedeutet ahnlich wie Mallebrein (d. h. mahle 
den Brei) oder Breimann den Grutzmiiller. 
Da der Name fruh unverstandlich wurde. ist 
er spater zu Schone.brett und Schonebrei um
gedeutet worden. z. B. Andreas Smonebrett 
(1740). Henrich Schonebret (1740). Claus 
Schinbrey (1605). Er gehort in die Reihe 
der imperativismen Namenbildungen wie 
Smiiddekopf, Schenkbier. Zickendraht u. a. 

Wilhelm Smoof 

5 Inhaber der Weidenm{lhle in TreYJI, einer groBen Milble an der Sdiwalm . die IpAter in .Stadtmiihle" 
amgetauft wurde. 
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