
Forstmeister Carl Friedrich MergeD (1796-1876) 
und sein Wirken im Reinhardswald. 

Rudolf Immel 

Im nordlichen Hessen ziihlt zu den unter schwierigen Verhiiltnissen erfolg
reichen Forstleuten earl Friedrich Mergell, der in der Mitte des 19. Jahrhun
derts im Reinhardswald tiitig war. Um seine Arbeit wiirdigen zu konnen, er
scheint es notwendig, zuniichst auf friihere waldschiidliche Einfliisse in die
sem Gebiet und damit auf den Waldzustand zu Beginn seiner Dienstzeit ein
zugehen. 

* * * 
Der Reinhardswald 

Der Reinhardswald gehOrt zu den groBten geschlossenen Waldgebieten 
Hessens. In einer alten Beschreibung des Arntes Sababurg ist zu lesen: 

Dieser von Alters her bekannte und beriihmte Wald, um welchen vormals zwi
schen Maynz und Hessen so viel Streit gewesen, lieget giinzlich in diesem Amte, 
oder machet vielmehr den ganzen Um/ang desselben diesseits der Weseraus. Wie 
erdenn drey, oder nach anderer Angeben, vier Meilen lang, und meist dreyStunden 
breit ist. Er erstrecket sich von lmmenhausen und dem casselischen Amte Ahne bey 
Knickhagen an, bis gegen Helmershausen, und an die Fulde und Weser, wo die 
Diemel hineinfleuflt, und hat eine starke Wildbahne und sehr starke Mast '. 

Im forstlichen Sprachgebrauch wird heute auch das hessische Gebiet rechts 
der Weser, ehemals als Werderische Geholtze bezeichnet, zum Reinhardswald 
gerechnet. Je nach der zeitbedingten Abgrenzung umfaBt er zwischen 20000 
und 25000 ha Waldfliiche 2

• 

War der Reinhardswald in der Nacheiszeit einem natiirlichen Bestockungs
wandel unterworfen, so hat in geschichtlicher Zeit der Mensch vielerlei Ein
fluB aufUmfang und Gestaltung dieses Waldgebietes genom men. Die im Lau
fe der Jahrhunderte entstandenen Waldschiiden ftihrten zu groBen Verlusten 
an Fliiche und vor all em an Holzvorrat. 

Konnte ein mittelalterlicher Dichter noch sagen: Dem reichen Wald es wenig 
schadet, wenn sich ein Mann mit Holze ladet, wurde 1466 anliiBlich eines Vor
schlages zur Landesteilung an Niederbessen vieles geriibmt, nicbt zuletzt der 
Uberj/ujJ an Holz und Waldung '·, so stellte am Ende des 15. Jabrbunderts der 
Hofmeister Hans von Dornberg schon fest, daB es dem Hessenland an eichen
holtz und weisen leuten gebreche '. Philipp der GroBmiitige begriindet schlieB
lich 1532 seine erste Forstordnung mit den Worten: Nachdem dan die welde 
und geholtze, durch ubermessige und unnol/duif/tige bewe(Bauten) in Steten und 
doif/en, vast verwust und ode werden ... '. Die Waldschiiden wurden aber nicht 
nur durch den hohen Bedarf an Bauholz verursacht, sie riihren her auch von 
derunpfleglichen Nutzung der Wiilder durch die Landwirtschaft und von dem 
iiberrniiBigen Holzverbrauch vorindustrieller Fertigungen. 
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Carl Friedrich Mergell (17.11. 1796 - 24. 3. 1876) 
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Schiiden durch die LandwirtschaCt 

Die betrachtlichen Criibmittelalterlichen Rodungen wurden durch das 
Wiistfallen vieler Ortschaften mit Beginn der sog. "K1einen Eiszeit" wieder 
ausgeglichen ' . Die Waldflache des Reinhardswaldes bat sich dadurch verdop
pelt. Die Holzvorrate nahmenjedoch gleichzeitig ab, aufgroOen Flachen wur
den sie nahezu vernichtet. 

Mitte des 18. lahrhunderts waren in den 27 im Reinhardswald huteberech-
tigten Gemeinden folgende Viehbestande vorhanden: 

Pferde und Fohlen 3059 
Ochsen, Kiihe, Rinder 5869 
Sch.fe 19374 
Ziegen 718 
Schweine 5458 
Packesel 54 

Wahrend die Schweine als Ackermiinner den Wald wenig belasteten, waren 
die Schaden durch die iibrigen Tierarten urn so hoher. Zur ordnungsgemaBen 
Ernahrung von Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen waren rund 10000 ha 
Wiesen notwendig gewesen; tatsachlich stand aber nur 114 dies er Flache zur 
Verftigung ' . Der stiindige VerbiO verhinderte die VeIjiingung des Laubholzes. 
Die ungiinstigen Eigenschaften der staunassen, sog. Molkenbtiden auf der 
Plateaulage des Reinhardswaldes wurden durch den Viehtritt verstarkt. Die 
Auseinandersetzungen urn den Rechtscharakter der Hute nehmen brei ten 
Raum ein 6a. 

Die schon in der Holtz-Ordnungvon 1593 als schiidlich werckgebrandmarkte 
Streunutzung fUhrte, wie der Leiter der kurhessischen Forstverwaltung, Ober
jagermeister v. Witzleben, 1805 feststellte, zu gip/e/rrockenen Srangenhii/zern, 
absrerbenden Disrricren und absriindigen Saamenbuchen und war letztlich Ur-
5ache fUr den spateren zwangslaufigen Anb.u der Nadelholzer ' . 

ObermiiBige Holznutzungen 

Die Holzkoh1egewinnung war Voraussetzung fUr das Betreiben von Glas
hiitten und fUr die Erzverhiittung'. Im Reinhardswald sind seit Beginn des 15. 
lahrhunderts links der Weser zwolf und in den sog. Werderischen Gehii/rzen 
sechs Glashiitten nachgewiesen. Vor all em fUr die als FluOmittel erforderliche 
Pottasche wurden groOe Holzmengen benotigt ' . Der Chronist von Hann. 
Miinden schreibt: "Die Glashiitten waren damals wandernde Feuergewerke, 
die dem Reichtum der Gegend an Brennmaterial nachzogen und ihn gefraOig 
aufzehrten" JO, 

Die Saline Sooden a. d. Werra war zu Beginn der Neuzeit eine wichtige Ein
nabmequelle der Landgrafschaft Hessen ll. Urn den Eisenbedarf fUr die 
schnell verschleiOenden Roste und Sudpfannen zu decken, wurden die Eisen
erzlager bei Hohenkirchen ausgebeutet und im Reinhardsw.ld vier Hiitten 
zur Erzverarbeitung angelegt. Sie produzierten fUr den zivilen und militari
schen Bedarf des In- und "Auslandes" und verbrauchten dementsprechend 
groBe Ho1zmengen I '. Wegen der drastisch abnehmenden Holzvorrate wur-
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den zeitweise die Glashiitten zu Gunsten der Eisenerzeugung zuriick
gedrangt 12a. 

Wilhelm IV. hat mit Hilfe der Holzkohle aus seinen Waldern iiber die Glas
und Eisenerzeugung die Staatseinnahmen betrachtlich erhoht, urn dann doch 
festzustellen: Dergleichen Werke pj/egen reiche Vater und arme Kinder zu ma
chen 11, 

Die Salinen und die Blaufarbenfabrik in Karlshafen hatten so groBen Bedarf 
an Brennmaterial, daB erim "Inland" nicht gedeckt werden konnte ". Auch die 
vielen Topfereien im Umkreis des Reinhardswaldes zehrten am Holzvorrat. 

Der Bedarf der Bevolkerung an Brenn- und Bauholz war zu alien Zeiten be
trachtlich. Noch 1876 wird Kassel als wichtigster Absatzort flir das Holz des 
Reinhardswaldes genannt IS . 

Der Waldzustand zu Ende des 18_ Jahrbunderts 

Die Revierflache des spateren Forstamtes Hombressen soli urn 1730 kaum 
mehr als zu einem Fiinftel bestockt gewesen sein, da die Bestande sehr stark 
verlichtet waren und groBe holzleere Teile aufwiesen 16. 

Oberfiirster Schminke, Veckerhagen, berichtet 1763 iiber die schweren 
Kriegsschaden und nennt insbesondere verhackte, angesteckte Eichen und Bu
chen und verwiistete Eichen- und Tannengiirten 17, 

Uber den Waldzustand 1789 im siidlichen Reinhardswald, in den ehemali
gen Forstrevieren Holzhausen und Wildhaus (heule Forstamt Gahrenberg) 
unterrichtet eine Arbeit von Hofer IS. Damals waren ein Drittel der Flachen 
BloBen und Raumden. Die vorhandenen Laubholzbestiinde (Buche und 
Eiche) werden im A1tholz als abstandig und junge Bestiinde als ungeniigend 
bestockt beschrieben. Der vorhandene Holzvorrat diirfte im Durchschnitt 
kaum 40 fm/ha betragen haben 1'. An Nadelholz sind nurO,36 hajunge Fichten 
nachgewiesen. 

Hundeshagen, aus der kurhessischen Forstverwaltung hervorgegangen und 
damals ordentlicher Professor der Forstwissenschaft in Tiibingen, weist dar
auf hin, daB 1791 von alien hessischen Forsten eine WaldbliiBeniibersicht ge
fordert wurde, weil manche Forste mehrere Tausendevon kiimmerlich bestande
ner kulturbediliftiger Bestande enthielt lO

• 

1798 besucht ein in Deutschland reisender Forstmann - Laurop - Hessen-Cas
sel, insbesondere den Oberforst Reinhardswald, bestehend aus zehn Forsten, 
die von einem Oberfiirster und neun reitenden Forstern verwaltet werden 21 

ObeIjagerrneister von Witzleben war zugleich Oberforstmeister flir dieses 
Waldgebiet. Bei seiner Bereisung hat Laurop festgestellt: Durch die Huth- und 
Weidegerechtigkeit wird auch mancher schonejunge Wald ganzlich verwilstet ... ; 
er beobachtete, daB durch das verbotene Eintreiben des hungrigen Viehs in 
VeIjiingungsschlage oft in einer halben Stunde dasjenige verwilstet (wird), was 
durch jahrelangen FleijJ milhsam hervorgebracht worden (ist). Viele Gegenden 
Hessens und namentlich der Reinhardswald liefern viele traurige Beweise davon ". 

Laurop hat vor allem seine Eindriicke vom Forst Veckerhagen geschildert. 
Er erwahnt den guten Zustand der groBtenteils geschlossenen Buchenstan
genholzer auf den Weserhangen, die wegen ihrer Steilheit nicht behiitet wer
den konnten. Ganz anders sieht es auf dem Plateau des Reinhardswaldes aus: 
Hier sindfast nichts als grojJe leere, theils mit abgestorbener Eichen, Buchen und 
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Birken, theils Horstweise mitjiingerem Holze, besonders Erlen bestandene Orte. In 
den jiingeren Schlagen des Veckerhager Forstes sind fast alle Pflanzen vom 
Vieh verbissen. Wegen des schlecbten Zustandes dieses Waldteiles kann man 
niemandem Vorwiirfe machen, wenn man bedenkt, daft er itzt immer der HUlh 
und Weide eingegeben gewesen 1J. 

1805 fertigt OberfOrster Albert Rosenthal" eine Blossendesignation seines 
Reviers an. 600 ha absolut holzleerer Flachen rechnet er zusammen. A lie Be
stiinde lassen sich au! ein Drittel der F1iiche zusammendriingen, um einigerma
ften geschlossen, d. h. geschlossen im Sinne derdamaligen Zeit zu sein. Einige na
mentlich genannte Distrikte sind nach Rosenthal eine uniibersehbare Blossezu 
nennen, welche die ernstlichsten Anslalten mit Anlegung neuer Holzgiirlen und 
Pj1anzungen er/ordert, wenn sie nicht ganz aujhoren sollen, Wald zu sein. Als Ur
sache fUr den desolaten Waldzustand nennt Rosenthal die Schaden der Hu
te, aber auch die des Wildes, das infolge der sommerigen Lage immer im Hom
bresser Revier steht ]j. 

1821 wird Landforstmeister Ernst Friedrich Hartig " als Nachfolger des 
Oberjagermeisters von Witzleben Leiter der kurhessischen Forstverwaltung. 
Seinem Engagement sind die ersten Forsteinrichtungen im Reinhardswald zu 
verdanken (1822). Fiir die damalige, von dem Oberf6rster Wilhelm Hiitten
roth geleitete OberfOrsterei Trendelburg, also fUr den nordwestlichen Teil des 
Reinhardswaldes, ergaben sich folgende Bestockungsverhiiltnisse: Von der 
Gesamtflache des Dienstbezirkes finden sich hier ein Drittel, rund 4000 ha, 
unbestockte, zu kultivierende BIOBen und Lichtungen; in den Forstrevieren 
Hombressen und Hiimme sind sogar iiber die Halfte der Flachen holzleer. 2/3 
der Waldflachen sind mit Laubholz (Eichen und Bucben) bestanden, wahrend 
der Nadelholzanteil nur 2% betragt ". 

Im gesamten Reinhardswald, einschlieBlich des hessischen Gebietes rechts 
derWeser, haben zu Beginn des 19. labrhunderts die Kablflachen, die sog. of
fenen od er standigen Huten, etwa 6-8000 ha eingenommen " . 

Die schweren Schaden, die der 7-jabrige Krieg auch dem Reinhardswald 
zugefUgt hatte, drangten zu ersten Versuchen der Rekultivierung. So wurde 
z. B. 1764 der Pflanz-OberfOrster und Oberplanteur Reicbmeyer aus Lippe
Detmold nach Hessen berufen, um das gesamte Pflanzwesen zu iiber
wachen " . In die Regierungszeit LandgrafFriedrichs n. (1760-1785) fallen eine 
Reihe von Anordnungen, die si ch mit der Forstkultur, insbesondere mit dem 
Pflanzen hochstiimrniger Eichen befassen 30 

Wenig spater (1799) wird Rodland zur AblOsung der Geschirrhute an Carls
dorf (40 ha) und Hombressen (75 ba) abgetreten 31 In Anbetracht der drangen
den Holznot versuchte man schnellwachsende Baumarten (Birke) durch Saat 
anzubauen. 1815 wurden sogar 200 amerikanische Pappeln an der Scbmelzhiit
te gepflanzt ". 

Als jedoch 1827 angefangen werden sollte, irn Bereich des heutigen Forst
amtes Gahrenberg Teile der 1300 ha umfassenden Odflachen mit Fichten auf
zuforsten, scheiterte das am Widerstand der Huteberechtigten B 

Hiitteroth, 1824-1844 OberfOrster in Trendelburg, hat neben umfangreicben 
Eichen-Heisterpflanzungen im nordwestlichen Teil des Reinhardswaldes in 
vermehrtem Umfang von der Fichtensaat Gebrauch gemacht ". 

In dieser Zeit (1844) iibernimrnt Carl Friedrich Mergell die OberfOrsterei 
Veckerhagen. 
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Carl Friedrich Mergell (1796-1876) 

Die im Hause des GroBvaters aufgewachsene Enkelin, Marie Sprengel, hat 
als 70-jahrige die Geschichte der Mergells, insbesondere das Leben in der Fa
milie ihres GroBvaters aufgeschrieben ". Nach der hi er mitgeteilten Vberlie
ferung stammen die Mergells von Hugenotten ab, die aus der Normandie 
fliichteten_ Der Urahne, Chevalier de Legrem, soli aus Tarnungsgriinden sei
nen Namen umgedreht und verdeutscht haben ,,_ Belege fehlen. In franzosi
schen Wappenbiichern ist verschiedentlich das Mergell'sche Wappensymbol 
- ein Ahrenbund - zu finden, nicht aber der Name Legrem "-

Seit etwa 1600 ist die Familie in Felsberg nachgewiesen. Sie muB begiitert 
gewesen sein, sonst hatte der Kapitiin Eckhard Mergell nicht den 1650 erbau
ten stattlichen Bessehof - einen friiheren Burgsitz - erwerben konnen " . Der 
Vater des spateren Forstmeisters, Johann Conrad Mergell (1740-1804) war In
spector der Landmesser in Kassel )'-

Carl Friedrich war das fUnfte,jiingste und nachgeborene Kind in der Fami
lie. Nach dem friihen Tod beider Eltern (1804) wird er von der viel alteren, in 
Hess. Lichtenau verheirateten Schwester (Henriette Schirmer) groBgelOgen. 

Mergell besuchte das Progymnasium in Hofgeismar und entschloB sich 
nach AbschluB der Schulzeit, Forster zu werden. Entscheidend fUr die Berufs
wahl war sicherlich, daB Carl Friedrich Mergells GroBmutter aus der in Nord
hessen weitverbreiteten Forstfamilie Bauer stammte ". Ein Bruder des Vaters 
wurde Forster, der Vetter Wilhelm war einerder ersten, der die von dem Ober
jagermeister von Witzleben gegriindete Forstlehranstalt Waldau besuchte ". 

Mergell absolvierte eine 2-jahrige "Jagerlehre" im Reinhardswald bei dem 
gehenden Forster Ludwig Grebe, damals wohnhaft in Mariendorf. An Mi
chaelis 1813 laBt si ch Mergell als Student der Mathematik und der Kamerali
stik in Gottingen einschreiben". Aber bereits am 11. Dezember dieses Jabres 
finden wir ihn als Freiwilligen im Bataillon gelernter Jager in Kassel in der 
Compagnie, der auch Premier-Leutnant Wilhelm Hiitteroth - sein spaterer 
Vorgesetzter - angehiirte ". Mergell nimmt an beiden Feldziigen in Frank
reich teil. 1823, nach neun Jahren und vier Monaten Militardienstzeit, wird er 
als Oberjager entlassen. Das Kurhessische Jager-Bataillon bescheinigt, daB er 
sich ehrliebend und dienstliitig betragen und er als tiichtiger und zuverliissiger 
Mann einem jeden bestens empfohlen werden kann. Die Entlassung erfolgte, 
weil Mergell inzwischen zum Revierforster-Gehiilfen des Fortsreviers Wolf
gang ernannt word en war")a. 

Mergell befand sich wahrend seines langen Militiirdienstes wohl nur die 
wenigste Zeit bei der Truppe. 1818 bestiitigt der Reitende Forster Liiders, 
Neuenstein (Forst Miihlbach, Oberforst Homberg), daB der ObeIjager Mer
gell bei ihm 2 Jahre hindurch theoretischen und praktischen Unterricht in Forst
und Jagdwesen erhalten ha be. Er flihrt dann auf, welche praktischen Aufgaben 
(Auszeichnung von Besamungsschlagen, Durchforstungen, Jagd usw.) Mer
gell durchgeflihrt hat. Fleifi und ernstliches Bestreben zur Ausbildungwerden 10-
bend hervorgehoben 44. 

1822 besucht Mergell aufherrschaftIiche Kosten zwei Jahre lang die damals 
von Hundeshagen geleitete Forstlehranstalt in Fulda " . Zwischen den alteren 
sog. Korpsjiigern und den ihre Ausbildung selbst finanzierenden Studenten, 
die meist burschenschaftIichen Ideen anhingen, bestanden erhebliche Span-
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Karte des Reinhardswaldes 1827 mit nachtraglich ei ngezeich neten Gatterfliichen. Oer Namenszug des KurfUrsten Friedrich Wilhelm (1847-1866) 
bedeulet vermutlich Zustimmung zu r Planung der Gattergrenze n (s . • ). 



Forstamt Gahrenberg, AbL 210 (n6rdlich der Alten KohtenstraOe zwischen Rotem Stock und 
Zeche Gahrenberg). Fichten-KJumpse umer alten Huteeichen. Aufn. 1875. 

Forstamt Reinhardshagen, Ab!. 83a (alt). Reste des naturgeschlitzten Klumpsbestandes nach dem 
Sturm vom 13. 11. 1972. Aufn. 1973. 



nungen. Es isl feslgehallen, daB mehrere Jager, darunler auch Mergell, mil 
Hellpeilschen bewalfnel, eine Auseinanderselzung mil den Arminen suchlen 
und daraufhin mit Stadtarrest bestraft wurden 46. 

Mergells lIitigkeil in Wolfgang 

[m April 1823 trill Mergell seine ersle Stelle an, und lwar bei dem Titular
Oberforster Sickenberger in GroBkrotzenburg" . Sein Dienslsitz ist Wolfgang. 
Mergell, ab 1826 Reitender Forster in Wolfgang, wird 1834 zum Revierforster 
und Brigadier der Oberforsterei Niederrodenbach emannt ". Er hal in Wolf
gang eine Aufgabe gefunden, die landesweit von groBer Bedeutung wurde. 

Nachdem urn 1821 die ersten Forsteinrichtungen hessischer Walder vorlie
gen 48., die das AusmaB unbestockler Waldflachen sichtbar machen, werden 
die Neuaulforstungen intensiviert. Die Wiederbestockung der devastierten 
Waldflachen war aber nur dUTCh den verrnehrten Anbau anspruchsloser Na
delholzer mogiich. [n Wolfgang, in dessen Umgebung seit langem Kiefern 
kiinstlich angebaut wurden, halle man friiher schon aufprimitive Weise (i.e. 
Sonnen- und Stubendarren) Kiefernsamen gewonnen. Auflniliative Hartigs 
baut die Forslverwaltung 1826 in Wolfgang einen flir damalige Zeiten moder
ner K1engbetrieb auf" . 

Administrator der Darre in Wolfgang wird Mergell. Er hat sie mit Umsicbl 
und Geschick geleilet, verbessert und vergroBert. Seiner Verwaltung Iieferte 
er je Jabr im Durchschnill 2500 kg Kiefemsamen so. Mil diesem Saatgut wur
den vor 150 Jahren nicht nur die BloBen und Riiumden im Bereich Hanau, son
dern auch die im Burgwald, bei Hersfeld und Fulda wieder in Bestockung ge
bracht. Die Ernennung zum Oberrorster der Oberrorsterei Veckerhagen (Dez. 
[843) war Mergells Lohn flir seine verdienstvolle Tatigkeit ". 150 Jahre spater 
wird herausgestellt, daB 1826 mit der Staatsdarre Wolfgang der SaatgUlbetrieb 
entstanden (ist), von dem viele praklische und wissenscha/tliche Impulse der Wei
terenlWicklung au/ diesem Spezialgebiet ausgegangen sind'Z. 

Oberforsler und Forstinspeclor in Veckerhagen 

Nacb iiber 20-jahriger Tiitigkeit im Hanauer Raum iibemimmt Mergell am 
I. 3. [844 die Oberforsterstelle Veckerhagen, die damals die Forstreviere Holz
hausen, Hombressen, Veckerhagen, WeiBe Hiiue und Wildhaus umfaBte. 
Sein unmiuelbarer Vorgeselzler wird hier Forstinspector Hiilleroth, Hofgeis
mar. 

Nach der Neuorganisation der Forstverwaltung iibernimml Mergell im De
zember 1851 als Forstinspector - ab 1860 mit dem Pradikat Forstmeister - die 
neugeschalfene Inspection Veckerhagen ". Er behalt nahezu seinen alten 
Dienstbezirk 54 . 

Forslkulturen 

Forstmeisler Mergell gilt als Vater der K1umpse, die iiber ein Jahrhundert 
die Plaleaulagen des Reinhardswaldes gepragt ha ben. K1umpse sind eine 
Reinhardswalder Besonderheit. Die Bezeichnung kommt von klumpen und 
bedeulel hier soviel wie lusammensteben. [n einem Hessen-Casselischen 
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Cameral-Ausschreiben von 1775 wird angeordnet, daB die weitliiufige von Holz 
ganz entbliiste Triescher und Lichtungen bepjlanzet, diesesjedoch nicht in Reihen 
und regulaire Alleen, als welches keine tilchtige Stiimme, noch viel weniger Bau
halz giebt, sondern klumpsweise und so dichte, a/s es nach der Stiirke de, Pfliinz
linge schicklich ist, damit diejungen Stiimme ... einen geraden Wuchs erhalten. 
Bei dem dichten Wuchs soBen sich dieStiimme von den ilbed/iljJigen Aesten mit 
de, Zeit selbst reinigen 55

, 

OberfOrster a. D. Bauer - se it 1847 im Reinhardswald tatig - erwahnt, daB er 
bei seinem Dienstantritt im Staufenberger Bruch hochstiimmige Eichen - Hei
sterpjliinzlingegruppenfijrmig gepjlanzt angetroffen hat. Diese zeigten nur dilif
tigen Wuchs und konnten spater nicht mehr nachgewiesen werden 56. Nur im 
Park Wilhelmshohe haben si ch derartige Anpflanzungen von Eichen und Lin
den bis in die Gegenwart erhalten. 

Es ist anzunehmen, daB MergeB von der 1775 angeordneten Art der Eichen
pflanzung wuBte, auch von den MiBerfolgen auf staunassen Boden. Sein 
neues Kulturverfahren nennt er Fichtengruppenpjlanzung aul Klumps. Er woll
te damit auf den vom Wald entbliiBten Plateaulagen Schweinemast, Waldwei
de und Holzerzeugung verbinden. Zur Ableitung des Oberflachenwassers 
wurde zunachst ein umfangreiches System miteinander kommunizierender 
Graben angelegt. Da bereits bekannt war, daB eine "Obenaufpflanzung" das 
Wachstum der Baume auf den extremen Molkenbiiden des Reinhardswaldes 
fordert , legte manauBerdem in einem Dreiecks-Verband zwischen 14 und 16 m 
ringfOrmige Graben an, deren Aushub zu einem Hiigel mit einem Durchmes
ser von 4-6 m aufgeschichtet wurde. Je nach dem Klumpsdurchmesser soll 
1/20 bis 1/8 der Fliiche in Anbau kommen, das ilbrigeaberzur Huteverbleiben "·". 
Der alteste Nachweis der Klumpspflanzung findet sich im Kulturplan 18511 
52 so. Damals wurden von den 1892 Casseler Acker (= 450 ha) des holzleeren 
Staufenberger Bruchs erstmals 80 Acker (= 19 ha) zur Bepflanzung mit Klump
sen vorgesehen. Der Eintrag im Kulturplan lautet: Bepjlanzen der im vergange
nen Jahrveifertigten kreisfijrmigen Klumps, in der Weise, dajJ aul das Centrum ei
nesjeden einzelnen Klumps abwechselnd hochstiimmige Eichen oder Buchen und 
rings um dieselben Fichtenballenpjliinzlinge zu stehen kommen 60

• Auf der Flitche 
von 80 Acker wurden 650 Klumpse (rund 34/ha) angelegt und mit 325 Eichen, 
325 Buchen und 24000 Fichten (= 37 je Klumps) bepflanzt. Fiir das Abstecken 
und Vorzeichnen der Klumpse bekamen die Waldarbeiter 10 Sgr.je Tag. Das 
AnJegen der Hiigel wurde im Akkord mit 4 (-12)Sgr. bezahlt 'l. 

Die Pflanzungskosten je ha lagen bei Klumps-Kulturen wesentlich niedri
ger als beim Ausbringen hochstammiger Eichen im 3x I-Ruthen-Verband. 
MergeB hat, si ch denjeweiligen Verhaltnissen anpassend, sein Verfahren ver
schiedentlich abgewandelt, spater die Eiche der Buche als Mittelpunkt vorge
lOgen, aber auch auf die Laubholzbeipflanzung ganz verzichtet. Die Anzahl 
der Fichten je Klumps variiert stark, zumal, wenn statt der Pflanzung die Saat 
angewandt wurde. Im Forstrevier Holzhausen sind auch 5 Buchenheister je 
Klumps - ohne Fichten - gepflanzt worden. Die Anzahl der Klumpse je ha 
schwankt und liegt im Durchschnitt bei rund 40. 

Eine gelegentliche, starkere Abwandlung der Klumpse sind die sag. "Run
dele" mit einem Durchmesser van 4 Ruthen (16 m). Sie wurden in 10 Ruthen 
(40 m) Abstand voneinander angelegt und mit tiefen und breiten Sicherungs-
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graben umgeben. Die Bepflanzung erfolgt mit 5-7 FuB hohen Eichen und 6-
jahrigen Fichtenballenpflanzen auf streifenweise bearbeitetem Boden ". 

Die Kulturplane weisen immerwieder aufSchaden an den K1umpskulturen 
hin. Innerhalb des urn 1850 angelegten Wildparkes ist es das Wild, das die 
Pflanzen verbeiBt, auf den ofTenen Huteflachen dagegen zertritt das Weide
vieb die Graben und zertrampelt die K1umpse. Auf den Pflanzhligeln wurden 
die Rasennarben durch Waldarbeiter zerstort und darnit Enifernung des Anrei
zes zurn VerbeijJen von Wildpret. 

Im Staufenberger Bruch allein sollen bis 1866 100000 Ruthen (= 400 km) 
Graben angelegt worden sein. Hirten, die fUr Eifrischung zertretener Graben 
wahrend der Weidezeit sorgten, erhieltenjeweils 6 Thaler jahrlich zur Belob
nung. 

In den Kulturplanen 1866/67 waren in der Faulen Brache wieder 774 Acker 
zur K1umpsbepflanzung vorgesehen. Im Vollzug (1867) heiBt es dann: Die 
Ausfijhrung der eigentlichen Kultur unterblieb, wegen der Aussicht aul das inzwi
schen erschienene Gesetz uber die Ablosung der ServitUlen 6J. 

Die auf den Weideeintrieb abgestellte Betriebsform der K1umpse, begin
nend 1851 mit der Vertretung des erkrankten Forstmeisters Hlitteroth, Hof
geismar, rallt genau mit der Tatigkeit Mergells als Inspectionsbeamter zusam
men. Sie ist ausschlieBlich sein Werk! 

Die Ablosung der Huterechte, durchgefUhrt durch die Kg!. Generalkom
mission in Cassel, dauerte noch Jahrzehnte. Der preuBische Landtag und die 
Verwaltung haben si ch wiederholt mit den dabei auftretenden Schwierigkei
ten befassen mussen 64. 

Die jungen K1umpskulturen miissen seinerzeit bei dem Beschauer einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Marie Sprengel schildert sie in ih
ren Erinnerungen: 

.Die groBen Huteflachen, auf denen die Dorfgemeinden ein verbrieftes 
Hutrecht fUr ihr Vi eh hatten, suchte er (Mergell) in staaUichem Interesse nutz
bar zu machen. 

Er legte K1umps Kulturen an. In endlos langen Reihen, wurden groBe Erd
rondels aufgefUlIt. In breiten Abstiinden, immer eine Reihe neben der Ao
demo Diese wurden in ihrem Mittelpunkt mit mehrjahrigen Buchenpflanzlin
gen besetzt, die Kanten des Rondels, mit kraftigen Fichtenpflanzen umrandet. 
Nach einem Jahr schon boten diese K1umpskulturen ein gradezu ideal scho
nes Waldbild! Sie leuchteten und schimmerten auf der, mit Erikabliithen 
liberdeckten, Haide wie hingestreute Riesenkranze. 

Die sich kraftig entwickelten Fichtenstammchen wurden von dem lichtgrii
nen Gezweig der schneller wacbsenden Buchen schleierartig liberhaucht. AJs 
dano aber die Fichtenstammchen graBer, und immer groBer wurden und als 
der Buchen Wachstum beendet, immer noch hoher zum Himmel empor streb
ten, begannen die Buchen in ihrer Mitte ein langsames Sterben. Ein Sterben in 
Schanheit, die hinsiechenden Buchen, sie muBten abgeholzt werden, denn es 
feblte ibnen an Luft und Licht zum ferneren Gedeihen. Aber mehr als drei 
Jahrzehnte haben sie jedes Jager- und Wanderherz mit ihren herrlichen 
Schleierungen entzlickt und erfreut " '. 

Mergell hat in 16 Jahren liber 500 ha K1umpsbestiinde mit rd. 17000 Einzel
k:lumpsen geschaffen. Der Schwerpunkt des Aobaus lag im Staufenberger 
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Bruch, beiderseits der StraBe Holzhausen zum Roten Stock, am Scbneiders
baum, am Licbteplatz und am Ahlgebren. 

Wagner gibt 1886 nocb 490 ba mit Ficbten bestockter "Pflanzwalder" 
(K1umpse) an 66. Der Wucbs dies er Bestande soli den Verballnissen entspre
chend giinstig gewesen sein. Aber nicht alle K1umpsbestiinde erwiesen sicb als 
sturmfest; einige muBten spater abgetrieben werden und binterlieBen eine 
"Sumpfsteppe" 67. 

Zu Mergells Zeiten wurden zur Erzielung besserer Stammformen das Aus
asten der Eicben-Heister, namemlich au! s.g. Pjlanzklumps angeordnet. Aber 
scbon sein Nachfolger, Obenorster Israel, bat die inzwischen von den Fichten 
bedrangten Eichen (Buchen) heraushauen miissen; diese engringig erwachse
nen Stammchen ergaben begehrtes Wagnerholz. Nur ein Fall ist bekannt, in 
dem sich das Laubholz im Fichten-K1umps erhalten bat " . Verbliebene 
K1umpsbestiinde wurden von den zustiindigen Forstbeamtenals Besonderheit 
erhalten, teils sogar unter Naturschutz gestellt " . Nach 1945 sollen K1umps
ficbten von den Besatzungsmachten eingeschlagen worden sein 70. Der Jahr
hundertsturm 1972 lieB nur einen K1umpsbestand iibrig, der seit einigen Jah
ren betracbtliche Immissionsschaden aufweist. 

Mergell hat wahrend seiner Dienstzeit nicbt nur K1umpse angelegt, son
dem auch weitstiindige Eichen-Pflanzbestande herkommlicher Art 71 . In 
Mastjahren wurde die Naturverjiingung durch Bodenbearbeitung begiinstigt. 
Eicbeln und Bucheckem lieB Mergell in groBem Umfang zur kiinstlicben Ver
jiingung des Laubholzes sammeln. Auch Edellaubholzer, selbst amerikani
scbe Pappeln " , wurden ausgebracbt. Beim Nadelholz lag aufgrund der stand
ortlicben Gegebenbeiten der Schwerpunkt aufSaat und Pflanzung der Fichte. 
Aber auch Kiefer, WeiBtanne, Larche und - auf einer kteinen Flacbe - die 
nZirbelnuBltiefer" fehlen nicht. Miscbbestiinde wurden aucb damals schon an
gestrebt. Insgesamt bat Mergell in seiner Inspection 1734 ha Waldflache neu 
begriindet, d. h. je Jahr im Durchschnitt 108 ba n Friiher wurdenjedem Forst
bedienten, der jahrlich 2000 Stuck angeschlagener(= angegangener) Pjliinzlin
ge bei der Kullurbesicbtigung vorzeigen konnte, 5 Rthlr. Douceur zugespro
cben 74. Wieviel mebr verdient die intensive Kulturtiitigkeit Mergells und sei
ner Mitarbeiter Lob und Anerkennung ". 

Mergell hatte nicht nur iiber zu geringe Kulturgelder zu ktagen ; in Anbe
tracht des Baues der Hannoversch-Casseler Eisenbahn mangelle es ibm in den 
Forstrevieren Veckerhagen, Holzhausen und Wildhaus auch an Arbeitskraf
ten. Fiir seine Kulturen bat er deshalb in groBem Umfang Forststrafarbeiter 
einsetzen miissen. Vber deren Verwendung sind im allgemeinen nur wenige, 
zerstreute Unterlagen bekannt 76. Die Veckerhager Akten gebenjedoch einen 
zusammenbangenden Vberblick und ermoglichen Riickschliisse auf die un
giinstigen wirtschaftlicben Verhaltnisse der damaligen Zeit ". 

Strafbestimmungen zum Schutze der Forsten waren schon in der Forst-und 
Jagdordnung Philipps des GroBmiitigen vom 3.4.1532 entbalten 78. Sie wurden 
in unterscbiedlicben Abstiinden den Zeitverballnissen angepaBt. Zu Mergells 
Zeit gait : 

- Die Strafordnung vom 30.12.1822 mr Forst-, Jagd- und Fiscberei-Ver
geben " . Sie sab bohe Strafen auch aus geringmgigem AnlaB vor 80. 

- Nach einem Ausscbreiben des Staatsministeriums vom 12.2.1822 war es 
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moglich, GeldbuBen bei Zahlungsunvermogen in Gefangnis- oder Arbeits
strafe und Gefangnisstrafe Vermogensloserzu Wald-, Wege-o.dgl. Handar
beit umzuwandeln". Ein Halber Thaler GeldbuBe konnte durch einen Tag 
Gefangnis od er zwei Tage Arbeit ersetzt werden. Die Strafarbeit war auf 30 
Tage beschriinkt. Bei deren VerbiiBung soli auf Kriifte, Jahreszeit und Ent
fernung der Arbeitsstellen Riicksicht genom men werden. Bei mehr als 
zweitiigiger Arbeit wurden den Striiflingen, denen die Miltel zum Unterhalt 
fehlten, zur notdiirftigen Erniihrung I Albus fUr jedes Tagewerk bezahlt, 
wofUr sich aber die urteilsgemiiBe Arbeitszeit fUr je 4 Tage urn 112 Tagewerk 
verliingerte. Bei Unfolgsamkeit konnte an Stelle der Arbeit eine Ge[iingnis
st,aje bei Wasse, und B,od ode,eine ko,pe,liche Ziichtigungverhiingt werden. 

Aus den Mergell'schen Kulturpliinen ist zu entnehmen, daB die Straffallig-
keit in den einzelnen Dorfern sehr unterscbiedlich ist. Die meisten Strafar
beitstage fallen an in den Forstrevieren Holzbausen und Hombressen; mit 
Abstand folgt Heisebeck. Vergleichsweise gering ist die Bestrafung von Be
wohnern innerbalb der Forstbezirke Wildhaus, Veckerhagen und WeiBe Hiit
te. 

Der Inspection Veckerhagen standen im Zeitraum von 16 Jahren rd. 52500 
Straftage zur VerfUgung, durchscbnittlich 3300 je Jahr. Mit fast 6000 Tagen 
liegt das Maximum im Jahr 1851152, wiihrend das Jahr 1859/60 mit 2100 Tagen 
die untere Grenze darstellt. 

Von der Gesamtsumme der Straftage wurden verwendet 

Insgesamt i. D. % 
je Jahr 

fUr Kulturen 32215 2013 62 
fUr eilige 
Dienstbriefe 1800 120 4 
Abgang durch Tod 361 23 -
Wegen bezeugten Unge-
horsams in Geflingnis 
umgewandelt 6622 414 13 
Jeweiliger Vorrat fUr das 
niichste Jahr 82 10794 675 21 

AulTallend ist der hohe Anteil der in Geflingnis umgewandelten Straftage ; 
mit Beginn der PreuBischen Verwaltung hOrt dies jedoch auf. 

Mergell hat mit den Straftagen insbesondere folgende Arbeiten getatigt : 

- Anlage von Hege- und Entwiisserungsgriiben 
- Unterhalten und Reinigen der Eichelgiirten 
- Einsammeln von Eicheln 
- Einhacken von Eicbeln 
- Bodenbearbeitungen verschiedener Art 
- Anfuhr von Pfliinzlingen 

Schon Hundeshagen kiagt iiber die geringen Leistungen der Forststrafar
beiter und bemerkt, daB sie i.d.R. nur 11

/ , [R=16-24 m' Waldbodenje Tag 
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bearbeiten ". Auch in Mergells Planen tinden sich Hinweise auf deren unge
niigende und mangelbafte Arbeit " . Beim Grabenaushub schafflen sie z. B. 
nur I Ruthe (4 m) am Tag, wiihrend normale Arbeitskrafte bei einem Akkord
lohn von 3 Sgr IRuthe rund das 3-fache leisten muBten, urn ihren Tagesver
dienst von 9 Sgr zu erreicben. 

Konnte man bei Forststrafarbeiten eine einem normalen Tagelohn entspre
chende Leistung unterstellen, dann hatten Mergell zusatzlich Kulturmittel in 
Hohe von fast 100000 Thalem oder im Durchschnitt je Jahr 6000 Thaler zur 
Vermgung gestanden. Geht man nur von einem Drittel der Leistung aus, dann 
entspricht das immer noch etwa 2000 Thalern. An etatmaBigen Kulturgeldern 
wurden Mergell aber im Durchschnitt der Jahre nur 2775 Thaler zugewiesen. 
Damit hatte er kaum mehr als die Halfte der tatsachlich kultivierten Flachen 
bewaltigen konnen. 

Wegebau 

Mergell hat langst vor Kaiser " und Miihlhausen "sich urn den Wegebau im 
Reinhardswald verdient gemacht. Welche Zustande beziiglich der Holzabfuhr 
er in seinem Dienstbezirk vorfand, moge die Beschreibung seiner Enkelin be
zeugen : 

"Es verging kein Jabr ohne daB verschiedenen Bauern, aus den im Bezirk 
des Rheinhardswaldes gelegenen Dorfer, Zugtiere verungliickten. Diesem ein 
Pferd, jenem ein Ochse und den Kleinbauem manch bare Milchkuh. Mit ge
brochenen Beinen lagen die armen Tiere vor Schmerzen briillend, stunden
lang in den tief eingefahrenen Wassergruben der weichen Waldschneisen, bis 
endlich der herbeigeholte Metzger, durch Erstechen das Tier von seiner Pein 
€rloste, oder der mitieidige Forster, wenn er grade des Weges kam, ein hinge
strecktes, vor Schmerzen achzendes pferd durch einen wohlgezielten SchuB 
zur Ruhe brachte" ". 

Mergell hat vergleichsweise moderne Forstwege bauen lassen. Seine 
Hauptabfuhrwege waren 14 FuB (iiber 4 m) breite Steinbahnen mit Basalt, die 
Decken aus Buntsandstein. Bei seinen bedeuteten Wegebauten sind die verwen
deten Gerate schnell unbrauchbar und wertlos geworden. Erstaunlich, daB be
reits 1854 Wege mit 8 Schlagbaumen und zugehorigen Schltissem gesperrt 
werden muBten! Das Forstrevier Holzhausen beschaftigte einen standigen Ta
gelohner zur Unterhaltung des Hauptabfuhrweges von der Casseler Cbaussee 
bis zur Wildhauser Forstgrenze. Im Revier WeiBe Hiitte war der Wegebauauf
seher Driicke eingesetzt und 1868 ein Waldwegewarter aus Veckerhagen. 

An vorhandenen StraBen wurden in Mergells Dienstbezirk auf langen 
Strecken Alleen gepflanzt, vor all em recbts der Weser. Nicht nur LaubhOlzer, 
sondern iiberraschend viele Larcben sind unter dem Pflanzmaterial " . 

Jagd 

1831 wurden in Kurhessen Staats- und mrstiiches Vermogen getrennt. Im 
Rahmen dieser Auseinandersetzungen tielen die Jagden in den sog. Leibgehe
gen, also auch im Reinhardswald, an den Landesmrsten " . 

Im AnschluB an den 1571 errichteten Mauerpark an der Sababurg wurden 
nach 1848 zwei getrennte Wildparke,jeweils mr Rot- und Schwarzwild, ange-
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legt 90. Solange der Reinhardswald noch nicht eingegattert war, gab es in den 
Randgemeinden erhebliche Wildschiiden. Der verstiindliche Unmut der Be
volkerung machte sich im Revolutionsjahr 1848 Luft. Am 19. April 1848 boten 
die Veckerhiiger 200 Mann zu einer groBen Jagd auf, die bestellten Bewohner 
von Holzhausen und Vaake blieben aber vorsichtshalber zu Hause. OberfOr
ster Mergell soli gezwungen word en sein, mitzumachen. Das Ergebnis dieser 
Jagd waren eine lebend gefangene Hirschkuh und Ungemach flir die Riidels-
ft· h 91 urer . 

Im Rahmen des Holjagd-Departements war Mergell als OberfOrster zustiin
dig flir den neuen Thiergarten bei Sababurg, unterstiitzt durch den Wildmeister 
Freude und drei Parkaufseher". 

Spiiter erweitert sich seine Aufgabe auf das Gebiet der Forstinspectionen 
Veckerhagen und Reinhardswald diesseits der Weser und der Diemel " . Sogar 
nach der Pensionierung bis zum Lebensende wird er noch beim Jagd-Departe
ment geflihrt ". Fiir die Mitau/sicht der Reinhardswiilder Wi/dparke erhiilt 
Forstmeister Mergell aus der Kasse des Kurflirstlichen Hausfideikommisses 
jiihrlich 100 Thaler". 

Mergell hatte die groBen Holjagden zu leiten. Den Beginn eines solchen 
Jagdtages schildert seine Enkelin aus ihrer Sicht: 

"Es war friih am Morgen als es lebhaft vor unserm Hause zu werden begann. 
Schaaren der Treiber, die Hunde an den Leinen, stellten sich vor dem Haus 
ein; diese priichtigen Riesenhunde waren Privatbesitz eines in Veckerhagen 
ansiissigen Gutsherrn, die besonderst auf Sauhetz dressiert waren und dem 
GroBvater an solchen Tagen zur Verfligung gestellt wurden. Auch die drei 
priichtigen SchweiBhunde des Wildmeisters Freude kamen an solchen Tagen 
zur Arbeit; die Hauptmeute aber etwa 12 bis 20 der denkbar bissigsten Hunde, 
brachte das Holjiigeramt von Waldau bei Kassel mit. 

Der gute, freundliche GroBpapa! er erschien mir fremd an solchem Tag, als 
er in der Galauniform geriistet zum Fortreiten im Wohnzimmer stand. Der 
lichtgriine Rock, mit Gold gestickten roten Kragen, die goldenen Achsel
schniire; an goldenem Band iiber Schulter und Brust gleitend, das seitwiirts 
niederhiingende Hornfessel, gleichfalls mit langen Glocken aus goldenem Ge
spinst verziert; der Hirschfanger mit blitzendem Griff; die weiBen eng an
schlieBenden Beinkleider aus Leder und Stulpstiefel von schwarzem Glanzle
der mit echt silbernen Sporen dran und das Haupt bedeckt mit dem goldum
schniirten und mit Kokarde und RoBschweif verzierten hohen Uniformshut, 
alles dieses gab dem GroBpapa ein stattliches AuBeres und obgleich schon in 
den 60 ger Jahren stehend und nur von mittelgroBer GestaJt, war er eine aus
nehmend gute Forstmannserscheinung. Siimtliche Forstbeamte, wie GroBva
ter in iihnlichen blitzenden Uniformen und alle beritten, waren priizis zur Stel
le" 96, 

Mergell stand nicht nur durch seine vorziiglich geleiteten Jagden in hohem 
Ansehen bei seine m Landesherrn. Kurftirst Friedrich Wilhelm I. kaufte seine 
bohmischen Giiter (Horschowitz bei Prag) erst, nachdem Mergell ein umfas
sendes Gutachten iiber die Wiilder erstellt hatte. Zum 50. Dienstjubil iium, am 
11. Dezember 1863, verlieh der Kurflirst Mergell den Wilhelms-Orden IV. 
KJasse 97, 

Wie in Hanau, wird Mergell Mitglied des Landwirtschaftsvereins und der 
Polizei-Commission Veckerhagen. 
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Der Ubergang Kurhessens an PreuBen hat Mergell, nunmehr des Wohlwol
lens seines Landesherrn beraubt, dienstliche Unbill gebracht. Der letzte, zu
nachst noch weiter tiitige Chef des kurhessischen Forstwesens soli Mergell die 
von der preuBischen Verwaltung praktizierte groBziigige Moglichkeit der Pen
sionierung vorenthalten haben ". PreuBen hat durch eine Umorganisation der 
Forstverwaltung die Inspectionstiitigkeit an die Mittelbehorde verlagert. Die 
"Kg!. Forstinspection Veckerhagen" leitet nunmehr Forstmeister von 
Schmerfeld von Kassel aus. Die jiihrliche Nachweisung iiber die jeweils ausge
fUhrten Kulturen, seither von Mergell verantwortlich aufgestellt, wird nun
mehr von von Schmerfeld unterzeichnet; er bescheinigt, dajJ die Kulturarbei
ten gehorig vollzogen, iiberall mit Umsicht und ZweckmiijJigkeit geleitet, unnothi
ger Kostenau/wand vermieden und insbesondere die Kulturen an Ort und Stelle 
durch Herrn Forstmeister Mergell zu Veckerhagen besichtigt worden sind. Diese 
ungerechtfertigte Zuriickstufung muB den alten, pfiichtgetreuen Beamten ge
kriinkt haben. 

Im Friihjahr 1868 geht Mergell in den Ruhestand. Der preuBische Konig 
verleiht ihm den Kgl. Kronenorden 3. Klasse. 

Die Familie 

Das Bild des Forstmannes Mergell sei abgerundet durch einige Hinweise 
aufseine personlichen Verhaltnisse. Das ist nur moglich dank der freundlichst 
zur Verftigung gestellten umfangreichen Familienunterlagen. 

Mergell heiratete 1825 die Witwe eines friih verstorbenen Freundes, Ma
rianne Grau, geb. Krisch, aus Fulda und bezog das alte, staatliche "Forsthaus 
auf dem Wolfsgang". Die Unterbringung war hier unproblematisch, auch 
nachdem die Familie auf zehn Kinder (davon ein Sohn aus der ersten Ehe der 
Frau) anwuchs. 

In Veckerhagen befand si ch - wie vielerorts in den nordlichen 
Landesteilen 99 _ kein Dienstgehoft. Mergell hatte jedoch Gelegenheit ein um 
1820/30 er Deccenium neu und sehr solid in Eichenholz-Fachwerk erbautes Haus 
mit Scheune und Stallungen, geschlossener Ho/raide und geschlossenem Garten, 
for 2200 Thaler von einem seiner Vorganger, Oberf6rster Ernst Phi!. Kiel, an
zukaufen 100 Mit weiteren 300 Thalern hat er das Haus so hergerichtet, dajJ es 
alien billigen Anspriichen einer Familie gebildeten Standes, die zu ihrer Existenz 
eines landwirtscha/tlichen Haushaltes bedar/. entspricht. An Ackern und Wie
sen erwarb Mergell 8 114 Acker (rd. 2 ha). 

Vor seiner Pensionierung bietet Mergell das in Dach und Fach gehorig unter
haltene Haus, zu durchaus nicht liistigen Bedingungen der Forstverwaltung an. 
Nach langwierigen Verhandlungen kommt der Verkauf zustande, und der 
Nachfolger, Oberforster Israel i", iibernimmt im Mai 1868 die Ho/raideau/dem 
Eichho/e, das heutige Forstamtsgebaude. 

Von den Sohnen Mergells ergreift keiner den Forstberuf. Die forstliche 
Tradition wird vielmehr in den Fam'ilien zweier Tochter und einer Enkelin 
weitergefUhrt. Eine der Tochter heiratet einen Vetter 2. Grades Carl Ludwig 
Mergell, spater hoch angesehener Oberf6rster in Kirchditmold 102. Diejiingste 
Tochter vermahlt sich mit L. F. Grebe, einem Sohn des friiheren Lehrherrn 
Mergells 10'. Er war der letzte Direktor der Forstlehranstalt Melsungen, die 
1868 von der preuBischen Verwaltung zu Gunsten einer neuen forstlichen 
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Akademie in Hann. Miinden aufgeliist wurde. Grebe war dann als Forstrat an 
der Regierung in Kassel tatig. Nachkommen aus dieser Ehe ha ben bis in die 
jtingste Zeit als Forstamtsleiter im Reinhardswald gewirkt, einer sogar im 
Forstamt Veckerhagen '''. 

Die nach dem friihen Tod der Mutter im Hause des GroBvaters in Vecker
hagen aufgewachsene Enkelin heiratet schlieBlich in die alte hessische Forst
familie Sprengel "'. 

Forstmeister Mergell verlebte den Ruhestand im Hause eines Schwieger
sohns an der Maulbeerplantage in Kassel, betreut von einer unverheirateten 
Tochter, umgeben von Enkelkindem, die von hier aus die Kasseler Schulen 
besuchten. Den Reinhardswald, vor allem seine Klumpsbestande soli er noch 
regelmiiBig aufgesucht haben. Im Winter 18751761assen Mergells Kriifte nach, 
und er verstirbt am 24. Miirz 1876. Auf dem Friedhof vor dem holliindischen 
Tor findet er seine letzte Ruhestatte. 

Marie SprengelliiBt die Lebensgeschichte ihres GroBvaters mit dem Klage
lied der Biiume des Reinhardswaldes enden: 

UnseT aller /reuester Freund, unser HUler und Schutz wiihrend vie/er lahrzehnte 
hindurch, unser Fritz Mergel/ hat uns verlassen! 

Wir haben ihn verloren! 
AbeT wiT werden von ihm reden, so iange noch ein Slamm van uns slehl, 
so lange unsere Kronenhiiupter noch zum Himmel Tagen. 
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6a Vgl. SlAM. Bestand 169, Nr. 26 14, Betr. den Hol zanbau auf Waldhutenachcn, 1855-1877. 
Auf eine Anregung der Commission fUr Vermessung, Abschatzung und Betri ebseinrichtung 
der Forste vom 10. I. 1856, das KurfLirstl . Finanz-Ministerium, Abtheilung fUr Forst- und 
Jagdsachen, moge eine Ubersicht uber die in den Staats-und 1/2 Gebrauchswaldungen beste-
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henden HUleon e vorl ege n, verm erkt der zustandige Refere nt lapidar : Dlese herkufische Ar
beil muft geradezu abge/eh fll werden . ... 

7 Bo nne mann, a. a. O. S. 281. 
8 Nach W. Mackeldey : 150 Jahre Forstwin schart im Rei nhardswald, HKH 1971, S. 46, waren 

1919 im Forstamt Gottsbu ren noch Ko hl enm ei ler in Betrieb. 
9 Bonnemann, a.a.O. S. 300 ff. 

JO w. Lotze: Geschichte der Stadt Mund en nebst Umgebung, 1878, S. 354. 
11 A. Henkel: Die Saline Sooden a.d. Werra unter den La ndgrafen Philipp dem GroB mu tigen 

und Wi lhelm IV. - In : ZHG. 41 (N F 31), 1908. S. 1-67. 
12 1672 wurde n in Vec kerhagen u.a. uber 100 Geschutze verschiedener Kal iber gegossen, W. 

Wi ck: Die landesherrlichen Eisenhutten und Hammer im ehemaligen Kurhessen bis zum 
Ende des XV II. Jahrhunden s, 1910, S. 141. 

12a L. Zimmermann : Der ()konomische Staat Landgraf Wi lhelms IV., 1. Bd., 1933, S. 334. 
13 W. Wick: a.a.O. S. 39. 
14 Bonnemann, a.a.O. S. 356r. 
IS C. Muhlhause n : Das Wege netz des Lehrfo rstreviers Gahrenberg, 1876, S. 5. 
16 E.G. Strehlke: Al1gemeiner Teil der Reviergeschichte der Oberforsterei Ho mbresse n, 1923, 

maschin enschri nl. , S. 42. 
17 H6fer, a. a. O. S. 9. 
18 H6fer, a.a. O. S. 74-78. 
19 R. Langenkamp : Die Geschichte des Bramwal des. - In : Zeitschrifi fU r Forst- und Jagdwesen, 

1940, S. 341 ff., gibt fU r den benachbarten Bramwald einen du rchschni ttlichen Holzvorrat vo n 
26 fm/ ha im Jahre 1776 an. Der Ho lzvo rrat des Reinha rdswaldes betragt heute (A bschl uB der 
Forstei nric htung 1976) rd. 240 fm/ ha. 

20 J.C. Hu ndes hagen: Versuch einer Fo rststati stik vo n Kurh essen, S. 491, Anm. -In : Beitrage 
zur KenntniB des Fo rstwesens in Deutschland, hrsg. von C. P. Laurop und G. W. Frh r. vo n 
Wedekind, 1819, S. 413ff. 

21 Chr. P. Lauro p : Ober das Forstwesen in Hessen-Cassel. S. 9. - In : Laurop : Briefe ei nes in 
Deutschland reisende n Fo rstmannes. 2, 1802, S. 1-42. 

22 Laurop, a. a. O. S. 28. 
23 Laurop, a.a. O. S. 58r., 63. 
24 Al bert Rosenthal, 1763-1 845, bis 1823 Oberforster in Hombressen ; Dienstsitzzuletzt Trendel-

bu rg; dann Forstinspecto r, zuletzt Obe rf"o rstm eis ter in Rintel n. 
25 Strehlke, a. a. O. S. 49. 
26 Urn Ernst Fri edrich Hartig, 1773-1 843. 
27 R. Immel : Fo rstmeister Wilhelm Hutteroth (1786-1852) zum 200. Gebu rtstag. - In : Jahrbuch 

86, La ndkreis Kassel, S. 67-72. 
28 Mac keldey, a. a. O. S. 42 ff., nennt fUr die Zei t um 1800 5800 ha KahlfJachen, oh ne das rechts-

weserische Gebiet. 
29 Bonnemann, a. a. O. S. 229. 
30 Bo nn emann, a. a. O. S. 394-400. 
31 Strehlke, a. a. O. S. 26. 
32 Strehlke, a. a. O. S. 52. 
33 Bonnemann, a. a. O. S. 233. 
34 Im mel, a. a. O. S. 86. 
35 Marie Sprengel, geb. Mergell (1 855-1927): Lebensweg des Kurhessischen Fo rstm eis ters Karl 

Fri edri ch Mergell 1796-1876. Handschrinli ch 1923124. 
Frau Voigt-Sprengel, Wolfenbuttel , und Herrn van der KJoot-M eijburg, NL Voo rburg, bin 
ich sehr Zll Dank verbllnden fU r die frellndliche Oberlassll ng von Allsztigen aus di esen Auf
zeichnllngen sowi e vielen anderen Famili enpapieren. 

36 Beztigl ich der Umd rehung des Namens vgl . Ra mer-Buchner, Die Familiennamen. - In : Pe
riodi sche Blatter, Nr. 12/ 1857, S. 396f. und E. Schli epe r : Aspekte der Genealogie in Kassel.
In : Hess. Famili enkllnde 15, Hen I, S. I ff. 

37 J. G lligard : Armorial du Bibliophile avec Illu stratio n dans le Texte. Bd. I. Paris 1871 , S. ~79, 
183. 
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J.-B. Riets tap : Planches de l'Arm orial G eneral, Ill . 0.J. PI. IX, XV, XVII , XXIII , XXXV, 
XCII, CCLXXXV1, CC LXXXVII. 
AllCh eine groBe Zahl deutscher Familien ruhrt ein Ahrenbundel im Wappen. Vgl . O. Neu
becker: GroBes Wappe n-Bilder-Lexikon der bi..irgerlichen G eschl echter Deutschlands, Oe
sterreichs llnd der Schweiz, 1985, Tafeln S. 605-607. 



38 K. Muster : AUSlug aus der Felsberger Stadtrechnung von 1614. 1957. Maschinenschrift ; -
1885-1985, Hundert Jahre Burgverein Felsberg e. V., 1985, S. 72. 

39 H. ReuBe : Beilrage zur Geschi chte der Landkarten in beso nderer Beziehu ng zu Hessen. - In : 
ZHG, 1840, S. 299fr. 

40 H.G. AHhardt und E.O. Braasch : Die Forsterfamilie Bauer in Kurhessen. -In : Hess. Fami
Iienkunde 16, Heft 3, S. I35 ff. 

41 Namentliche li ste samtlicher Oberforster, reitender und gehender Forster .... 1823 : Hess. 
Landesbibliothek Fulda, Sign. Schw.St. Ms 30. 

42 Bescheinigung der Universitat Gottingen 1822. 
43 Taschen Controlleder Leib-Compagniedes Kurh. Jiiger Bat /817. aus dem NachlaB Forstmeister 

HUtteroths ¥on Herrn Dr. Krtiger, Bad Wildungen, freundlichst zu r Verfugu ng ges tellt. 
43a Zeugnis in den Familienpapieren. 
44 Zeugnis, ausgestellt am 23.10.1818 ; bei den Familienpapieren. 
45 Aufgenommen wurden 8 durch Ffejft, hinreichende Vorkenntnisse und gute Fiihrung ausgezeich

nere Jiiger des Jiigercorps. nach bestandener Priifung in den nothigen Schulkenntnissen. Jeder 
derselben erhlelt auj1er f reier Wohnung. Holz und Licht zu seinem Unrerhalt monatlich 5 Thaler. 
A. Wagner : Die WaJ dungen des ehemaligenKurfurstenthumsHessen.l. Bd. 1886, S. 167f. 

46 E. Bargon : Die Fuldaer Forstlehranstalt. -In: Fuldaer Geschic htsblatter, XXI , 1928, 49-64, 
68-80. 

47 Sickenberger war fUr den GroBkrotzenburger und Niederrodenbacher Forst zustiindig ; ihm 
unterstand en - auLler Mergell - noch 4 Forstaufseher und 4 ForstUiufer. 

48 Oer Brigadier ist eine aus derwestphali schen Organisation i..ibernommene Einric htung. Dazu 
wiihlte man nur die geschi cktesten und zuverlassigsten Reitend en Forster aus. Sie wurden 
mit der Aufsicht i..iber die i..ibrigen Forstbeamten betraut, insbesondere bezi..igJich der Hand
habung des Forstschutzes. In dem ErlaB des Kurfurstl Fi nanz-Ministeriums vom 25 . Juli 1834 
wird bestimmt, daB Mergell im Verhinderungsfalle des OberfOrste rs (von Ni ederrodenbach) 
dessen SleUe zu ve rsehen habe. 

48a Zur Geschichte des Fo rsteinrichtu ngswesens in Kurhesse n. - In : AlIg. Fo rst- u. Jagd-Ztg., 
1855, S. 187 fr. 

49 Oarre und KJenge sind identische Begriffe ; 
Darre vo n dorren, trocknen und Klenge von klingendem Ton durch Wiirme aufplatzender 
Zapfen. 

50 Aus eige ner Initiative beerntete Mergell die in der Fasanerie be i Hanau angebauten Wey
mouthsk..iefern. Da diese Baumart zu damaliger Zeit noch wenig bekannt war, wurde er ange
wiesen, nicht mehr als 150 Pfund Samenje Jahr zu gewinnen. Die Aussaat erfolgte al s Bei mi 
schung zur Waldkiefer. 

51 SlAM Besta nd 54 k Nr. 2938 "Acta di e Kl enganstalt zu Wolfgang Fascikel I, 1837-1851 ". 
52 Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung Bd. 14, 1976, S. 5. 
53 Bis zu m Ausscheiden Forstmeister HUtteroths war der Reinhardswald ei ner Inspection un

terstellt. Bei der Neuorganisation der Forstverwaltung (Dez. 1851) werden nunm ehr 2 Inspec
tionsbezirke gebildet, und zwar unter Wegfall der beiden OberfOrsterstel len : Forsti nspection 
Reinhardswald (Forstinspector Wilh . Harni ckell zu Beberbeck), Forstinspection Veckerha
gen (Forst inspecto r Friedrich Mergell zu Veckerhagen). 
Die Mitarbeiter Mergells sind : 
Revieriorster Ludwig (Ferdinand) Grebe, Heisebeck 
RevierfO rster und Brigad ier Ernst HUcker, Holzhausen 
RevierfOrster Wilhelm Bauer, Veckerhagen 
Revierforster Bernhard Kuchenbecker, WeiLle Htitte 
Revierforster Gg. Phi! . Schilling, AltmUndener Glashi..i tte 
(Kurhess. Staats- und AdreB-Handbuch, 1852, S. 3741). 
Mergell hatte 52777 Acker Staats- u. 37 Acker Stadtwaldungen zu verwalten (Sa rd. 12570 ha). 
SlAM. Best. 169, Nr. 3028 "Acta Obersichten siimmtlicher Waldfl iichen in Kurhessen betref
fend" 1824-1878. 

54 Abgang des Forstreviers Hombressen, Zugang des Forstreviers Heisebeck. 
1862 wird wieder Hombresse n zugelegt, wiihrend Hei sebeck an die Inspecti on Reinhardswald 
in Beberbec k kommt. KuriU rsU. Hess. Hof- und Staats-Handbuch 1863, S. 424 f. 

55 Kleinschmidt, a.a. O. S. 848f., Cameralausschreiben wegen anderweiter Einrichtung bey dem 
Pflanzwesen vom 27. 1/.1775. 

56 W. Bauer : Eine aufOeden und 5umpfigen Waldhuten ausgeiUhrte sog. Klumpskultur. - In : 
AlIg. Forst- und Jagd-Zeitung 60, 1884, S. 366-388. 

57 Forsteinrichtung Holzhause n 1862, S. 17. 
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58 Im Nachla6 Prof. Bonnemanns (Exkursionsnihrer) findet s i ch ein Vermerk, nach dem die 
Vermessuog der K1umpsbestii nde, ei nschlieBlich des Ni vell ements der Griiben 'Ion Kasseler 
Artilleri e- und Pioni er-Offizi eren durchgeruhrt wo rden sei ; die Erdarbeiten soli en Soldaten 
au sgefUhrt haben. Nach den derzeit noch vo rhandenen Forstakten (SLAM Bes tand 169, Nr. 
1I91 " Kulturnachweisungen Uber di e Staat5- und Mitgebrauchswaldungen" der Fo rstinspec
tion Vec kerhagen 1852-1 870) ko nnte dies nic hl bestiiti gt werden. 

59 Damals hat Mergell bereits den erkrankten ForSlrneister HUtteroth vertreten . 
60 Diese und die folgenden Angaben sind den Kulturpl iinen, SLAM , Bestand 169, Nr. 1191, ent

nom men. 
61 Zum Vergleic h : 

Lt. Wochenblatt nir die Proyinz Niederh esse n 1857. S. 11 6, kosteten 1 Pfd. fri sches Ochsen
fl eisch 4 Sgr 16 hlr, I Pfd . Schwarzbro t I Sgr. 

62 Diese auffall enden Ge bilde ko nnten im Wald nicht mehr nachgewi esen werden. 
63 "Verordnung betreffend die Abl osung der Servitute, di e Theilung der Ge mei nschaften und 

di e Zusammenl eguog der G rundstUcke nir das vo rmaH ge Kurfurstenthum Hessen" vo m 13. 
Mai 1867. PreuBische Gesetzes-Sammlung 1867. S. 716. 

64 SLAM De'tand 150, Nr. 1240, DI. 79fT. 154f. . 
Betr.: Die Ablosung der Servitute, Theilung der Gemeinschaften, Zusammenlegung der 
G ru ndstUc ke. 

65 Marie Sprengel, a. a. O. 
66 Wagner, a. a. O. I. Bd. S. 75, 2. Bd. S. 124. 
67 Strehlke, a.a. O. S. 92f. 
68 ebd . S. 91 f. 
69 Vero rdnung zur Sic herung 'Io n Naturdenkmalen im Kreis Ho fgeismar. - In : Amtsnachrich

ten f. d. Landkreis Hofgeismar vo m 23. 8. 1968 (Forstamt Veck.erhagen, Abt. 83, Staufenberger 
Bruch). 

70 HMer, a.a. O. S. 26. - Allg. Revierbeschreibung FA Gahreoberg 1953, S. 35: 
Nach Kriegsende haben k.anadische Einheiten 90 ha altere Fichtenbestiind e abgetri eben. 

71 160000 Eichen, 200000 Buchen, meist hochstiimmige Pflanzen wurden u. a. ausgebracht. 
72 Po pulus mo nilifera Ail ; di e Stecklinge stammen vermutl ich von Mutterpflanzen am Ful da

damm bel Kassel. Vg! . L. Pfeiffer : Obersicht der bisher in Kurhessen beobachteten wild
wachsenden Pflanzen. -In : ZHG, 3. Suppl. 1844, S. 107. 

73 SLAM, Bestand 169, Nr. 11 91. 
SLAM, Bestand 169, Nr. 3028: Ei ne 1873 ru r di e Wi ener Weltausstellung gefertigte Obersicht 
siimtJicher preu6i scher Staatsforsten ergibt ru r di e Inspectio n Veckerhagen nur ooch 5% Blo
Ben (637 ha); Uber 2300 ha (18%), vornehmlich il be r 80·jahrige Bestiinde werden noch als 
"Raumden" besonders erwahnt. 

74 K1einschmidt a. a. O. VI. Theil , S. 277ff.: Weiteres Reglem enl, wie es mil der Entrichlung der 
Pflanz-Aulsalz-Gelder und BezahJung der Pjlanzkoslen iiberhaupt im La nde gehalten werden 
soli, yom 24. A ugust 1765. 

75 Wie sehr Mergell seiner Zeit vorauseilte, beweist di e Tatsache, daB sich der Hessische Forst
verei n erst auf sei nen Tagungen Carlshafen 1874, Cassel 1881 und ROlenburglF. 1888 mit der 
Aufforstung offener Huten befaBte. 

76 a) 1.C. Hundeshagen : Fo rststatis tik 'Ion Kurhessen. - In : Beitrage zu r Kenntnis des Forstwe· 
sens in Deu tschland. I. Heft , 1819. 
Dort. S. 502 Anm.: 1817 betrugen im Fiirstenthum Hersfeld die Einnahmen aus Forststrafen 
9000 Rthlr, der Ertrag der Forstprodukte 19500 Rthlr. 
Dort S. 498 G eringe Leistung der Fo rststrafarbeiter, 011 iSI die Armulh so grap, dqfJ mon ihnen 
keine Arbeil zumulen kann. 
b) SLAM, Best. 169, Nr. 1495 : Beri cht des Forstgeometers Walther yom 3.8.1853 : In Wabern 
konnte keine Forstvermessung du rchgeru hrt werden, weil es an Forstst rafarbei tem man
geite. 
c) SLAM , Best. 169, Nr. 703 : Bericht des Oberforsters Vilmar, So ndheim yom 21. 3. 1870: Im 
Halbe ngebrauchswald Verna si nd zwi schen 1858 und 1867 durchschnittlich 162 Strafarbeits
tage angefaJlen. Der Geldwert der Tagesleistung wird mill Sgr angegeben. 
Hi er soli en di e Waldstrafarbeiter zu r Anlage 'Io n Hegegriiben eingesetzt worden sein (SlAM 
Best. 169, Nr. 1206 Betr. Die Mitgebrauchswaldungen Generalia 1851-1885, Blatt 143). 
d) A. F ischer : Die kurhessische Forstverwaltung 'Io n 1813-1 866 im Spiegel der G esetze. Di
plomarbeit Gottingen, 0.1. S. 41 ff. 

77 SLAM Bestand 169, Nr. 11 91. 
78 Wagner, a. a. O. S. 215ff. 
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79 W. Moller und C. Fuchs : Sammlungderim vorma1igen Kurfurstenlhum Hessen noch gelten
den gesetzlichen Bestimmunge n von 1813-1886, 1887, S. 394fT. 

80 Z. B. soli en bestraft werden : 
- unberechtigtes Abfahren eines Schubkarrens gruner Besen- und Erbsenreise r mit 2 Tha-

tern (entsprechend etwa 6 Tageslobne eines Waldarbeiters). 
- ei n vierrlidriger Wagen mit gru nem Brennholz mit 3 Thalern. 
A. Woringer: Die kurftirstlich hessische Renterei Hofgeismar. - In: Hessenland 24,1910, 
S. 138f. gibt dagegen aus der Praxis der Renterei Hofgeismar an, "die Strafen waren meist ge
ring und uberstiegen selte n den Betrag von 15 Sgr". 

81 Moller und Fuchs, a.a. O. S. 558fT. 
82 Fo rstreviere Holzhausen und Heisebeck 1853/54: Wegen der theuren Zeit hat mit VerbiijJung 

der Forststra/arbeit nicht rasch genug vorgeschritten werden kOnnen. 
Forstrevier Ho1zhausen 1856/57 : Der grojJere Theil der Riickstiinde slehl zur Umwand/ung (in 
Geflingni s). 
1865166: 70 Tage Forststrafarbeit sind an andere Forste abgegeben warden. 

83 Hundeshagen, a. a. O. S. 494. 
84 Z. B. Fo rstrevier Veckerhagen, 1851152: Ausbessern der von Forslstriiflingen mange/haft ver

richteten Arbeiten. 
85 O. Kaiser: Ein Stuck preuBischer Forstgeschichte im letzten Orittel des 19. Jahrhunderts. -

In : Zeitschr. fUr Forst- und Jagdwesen, XLI, 1909, S. 71 fT. 
86 C. Muhlhausen : Das Wegenetz des Lehrforstreviers Gahrenberg. 1876. 
87 Marie Sprengel , a. a. O. 
88 StAM Best. 169, Nr. 1191. 
89 Wagner, a. a. 0., l. Bd. S. 253. 
90 Van dem neugeschafTenen Wildpark in GroBe von 4000 ha wurden 500 ha mil eichenen Pali

saden abgegrenzl und als Saupark genutzt. Oer groBere Teil, mit transportablem Hordengat
ter abgeschlossen, diente als Rotwildpark. 1863 wurden beide Parks vereinigt. 
Das Gesetz das Jagdrecht und dessen Ausubung betrefTend vom 7. September 1867 (MOlIer 
und Fuchs, a. a. 0. , S. 14320) bestimmte erneul : Schworz-und ROlhwild darjnur in Parks oder 
so/chen Revieren unterhallen werden, we/che dergesla/t be/riedigl sind, daft dos Wild wederaus
brechen, noch on/remden Eigenthum irgend Schaden anrichten kann. Oementsprechend wu r
de im Winter 1865/66 das vorhandene Gatter urn Bereiche der spateren Forstiimter Gahren
bers und Hombressen auf rund 9000 ha erweitert. 
Vgl.; Reinbtecht: Die Einfriedigung des Reinhardswalder Wild parks, Forstl. BI. IX, 1885, 
S. 289 ; - Wagner a. a. 0 ., l. Bd. S. 222 u. 260; - G. Wilke : Jagdhistorisches aus dem Reinhards
wald. 1968, Manuskript ; - H. J. Weimann : Art und Hohe van Wildschiiden im Wald. - In : 
AlIg. Forstzeitschrift, 32, 1977, S. 106-109. 

91 W. Ger1and: Veckerhagen zwischen Weser und Reinhardswald, o. J., S. 165; - W. Ge rth : Re
vo lution im Jahre 1848 in Veckerhagen; - In : HKH 1959, S. 41 ; - NN : Heimatfest in Veckerha
gen. - In : Mundener Tageblatt v. 3. 7. 1928. 
Rei nknecht. a.a. O. S. 289 : Im Ho1zhauser Revier hat sich yon 1847 bis 1852 vermi nd ert: Rot
wild yon 98 auf 8 Stuck, Schwarzwi ld von 86 auf 14 StUck, Rehwild von 76 auf 14 Stuck. 

92 Kurhessisches Staats- und Ad reBhandbuch 1851, S. 52 : "Saupark und alter Thiergarten bei 
Sababurg" unlerstanden Oberforsler Hamickell zu Beberbeck. 

93 KurfUrstl. Hess. Hof- und Staats-Handbuch 1866, S. 62f. 
94 Ko nigl . PreuBisc her Staatsdienstkalender fUr den Regierungsbezi rk Casse11869. S. 131 u. Fol

gejahre. 
95 StAM Bestand 169, Nr. 103: Personliche und dienstliche Verhiiltnisse der Fo rstbeamten des 

Regierungsbezirks Kassel, 1867. 
96 Marie Sprengel, Mein Kinderleben. Handschriftlich 1924. 
97 Vg! . KurfUrstl. Hess. Hof- und Staats-Handbuch 1866, S. 19, 41. 
98 Marie Sprengel , a. a. 0 . 1923124. 
99 Laurop, a. a. O. S. 4, steHt rest .. daB Oberjagermeister von Witzleben den Verkau/ der He"

scha/IUchen Wohnungen einstellle, zum Theil den Forslbedienten ihre Wohnungen wieder ver
schaffie. 
SlAM, Bestand 169. Nr. 2776. Betr.: Die Dienslwohnungen des Forstpersonals vom Forst
revier Gottsbu ren. Vol. I. 1841-1872. 

100 SlAM, Bestand 169, Nr. 1404 "Oberrorsterwohnung in Veckerhagen" Bd. 1, 1867-1888. 
Ernst Phi!. Kie1, 1808 als reitender Forster, 1816-1833 a1s Oberforster in Veckerhagen, ab 1834 
Oberfdrster in RodenberglSchaumbu rg. 
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Das Schema der Rein hardswalder Klumpse 

101 Aus den kurhessischen Forstrevieren Veckerhagen und WeiBe HUUe wurde nunmehr auf
grund der Neuorgani sation die preuBische Oberf6rsterei Veckerhagen geschafTen. 

102 Carl Ludwig Mergell, geb. 1820 zu Ri eber bei Gelnhausen . 1857 Revierforster in Helsen, 1859 
dsgL im Forstrevier Kirchditmo ld. 

103 Ludwig Ferdinand Grebe, geb. 1811 in Mariendorf, seit 1848 Revierrorster in Sieien, dann in 
Heisebeck, 1861 zum Director der Forstl ehranstalt Me!sungen ernanDt. 

104 FOrslmeister Carl Grebe, 1852-1922, von 1908-1921 Forstamtsleiter in Veckerhagen; ein durch 
und durch wissenschaftlich gebildeter Monn. Als Bryoioge war er eine weithin anerkannte Au
toritat. U. a. hat er sich urn die Besonderh ei ten der Moosflo ra in den Klurnpsbestiind en seines 
GroBvalers Mergell gekurnrn ert und durch private Abrnachungen einen Quel lsurnpfbei Be
berbeck vor der Vernichtung gerettel. 
Vg!. A. G rirnrne : Carl Grebe t. -In : Abhd!. und Berichl LVI des Ver. f. Naturkunde, Cassel 
1925, S. 186-193. Vg!. auch : Grebe : Moosflo ra des Naturschutzgebietes bei Sababurg. - In: 
HKH 1970, S. 9Of. 

105 Der letzte Forstrnann di eser Familie starb im 2. Weltkrieg. 
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