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Muslkanten 

Von Ewald Gutbier' 

Alle Musikanten, die heutzutage ihre Kunst berufsmaBig ausiiben, mUssen 
in dem Spielmann des friihen Mittelalters ih .. n Stammvater erblicken '. Di .. 
ser wimlige Vertreter der weltlimen Musik zog unstet ohne Heimat im Lande 
umher. jedem seine Kunst anbietend. der ihn bezahlte. Iiell sim an Fiirsten. 
hofen hOren, sumte die Burgen heim und wartete bei den Festlichkeiten der 
Biirger in den aufbliihenden Stiidten auf. So willkommen seine Gaben waren, 
ihn selbst drUckte die Unstetheit seines Lebens, sein Beruf, der Geld urn Ehre 
nahm, herunter in den liefsten Stand der Gesellsmaft und mamte ihn zurn 
re<htlosen und ehrlosen Mann. Dies gilt jedenfalls fiir die meisten Spielleute. 
Nur ein geringer Tell von ihnen erfl'eute sidl haheren Ansehens. Bestim
mungen, die den Spielleuten Ersatz und BuIle fiir erliltenen Smaden und Be. 
leidigungen verweigerten, ihnen iiberhaupt den Remtsweg versagten, sind in 
die Landremte und in zahlreime Stadtremte au·fgenommen wocden. Diese fiir 
den deutsmen Spielmann allgemein geltenden Verhiiltrusse konnen wir fUr 
unsere engere Heimat ebenfalls voraussetzen, wenn aum die Quellen dafUr 
versagen, wie z. B. slm die hessismen Stiidte in remtlimer Beziehung zum 
Spielmann gestellt haben. Nur einmal besmiHligt sim die stiidtisme Gesetz' 
gebung des 13. Jahrhunderts mit ihm. Die Stadt Fritzlar setzte 1295 den Lohn 
der Spielleute fiir !hre Mitwirkung bei der festlimen Gestaltung der Hod.· 
zeiten !hrer Biirger fest. Diese Ordnung wurde 1338 wiederholt t. Der gehende 
Spielmann sollte rumt mehr als 6 Pfennige erhalten, dem beriltenen Spiel. 
mann durfte das Doppelte, ein Smillins, gereimt werden. In den Spielleuten 
zu Pferde konnen wir die sozial hoherstehenden und kiinstlensm besseren 
Musikanten sehen. 

Was wissen wir nun von der musikalismen Titigkeit dieser Fahrenden, 
welme Instrumente Iiellen sie erklingen? Hieriiber geben, so befremdlim es 
aum klingen mas, willkommenen AufsdUuIl die Namenregister von Urkun. 

• DieSel Belttal geht wrUck auf einen Vortrag, den der Verfasser erstmals 1920 
im Zweigverein Marburg des Hellischen Geschidttsvereins gehalten hat und der 
auszugsweise In den .Oberhess. Blattern'" (BeHage zur Oberhelll. Zeituna, Mar
burg) Jg. 1924 Nr. 2 5 27 veriSffentlicht wurde. Die vorliegende Fassung ilt Uberar
beitet und um die erforderlichen Belege vermehrt worden. 
1 Ala wichtig.te neuere Literatur zum Thema ist zu nennen: WA1.TEI. SALMEN: Du 

fahrende Muslker im europiUadten Mlttelalter (Kassel 1960); WA1.TER SAUlEN 

und HANS £HeEt: Artilc.el .Musike~ -+ Die Musik in Geschichte und Gegen
wart 9 (K ..... I 1961) Sp. 1085-1105. HANs ENCEL: Die Mu.ixpfl.ge der Philipp .. 
Universitit zu Marburg seit 1527 (Marburg 1957) enthaIt einige Hinweise auf 
hesaische Musilc.anten. 

2 I<. E. DEloWIDT: Queilen zur Redttsgeschhhte der Stadt Fritzlar Im Mlttel.lter ~ 
VHKH XIl1 3, (Marburg 1939) Nr. 89; 186. 
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denbUchern. Dienten doch bis ins 16. Jahrhundert hinein zahlreiche Berufs
bezeichnungen zugleich als Familiennamen. Abgesehen von dem ganz allg .. 
meinen "spi[man", del auBer dem eigentlidten Musikanten aum den SpaB. 
macher und Gaukler umfaBt, treffen wir in hessischen UrkundenbUchern und 
Regestensammlungen z. B. auf einen Heinridt FydeleT, es findet sidt ein 
Sybelo Phyfer, Konrad Phiffuff, Pfifferhenne, Hen!ze Trumme, Kurt Trum· 
meljacke, 'akob Lirer (der die .Leier spielte), Hen!z Lautensdzlegel, Trumper 
(Trompetenblaser) usw.· Fiedler unci. Pfeifer treten am haufigsten auf, ein 
Seweis dafUr, daB Fidel und Pfeife die Hauptinstrumente des mittelalterlichen 
Musikanten gewesen sind. Die Pfeife'ist nimt aIs bestimmtes Instrument auf
zufassen, sondem als Instrumentengattung, die wir heute als Holzblasinstru
mente bezeichnen wUrden und zu der damals Langfioten, Querpfeifen, Schal. 
meien u. a. gehorten. 

Der alteste Darsteller von Musikanten in Hessen, der Monm Eberhard in 
Fulda, der das nach ihm genannte alteste Fulda... Kopialbuch um 1150 mit 
kunstreichen Initialen versah, wahlte als charakteristische Instrumente ein 
Blasinstrument, das ein Lowe nam Pfeifenart blast, das aber wegen seiner 
typischen Form - seine Schallrohre lauft in einen Tierkopf aus - als Zink an
zuspredten ist, und eine dreisaitige Fidel, die von einem zottigen Baren ge
strichen wird (Tafel 1) '. Aus dem 14. Jahrhundert liefern uns wieder Werke 
der bildenden Kunst wectvoIle Beitrage zur Kenntnis des zeitgenossischen 
Musikantentums. In der Marburg .. Elisabethkirche zeigte das Gilter aus dem 
14. Jahrhundert, das den Sarkophag der heiligen Namenspatronin umsch\ieBt, 
eine ganz reizvolle, aber wenig beachtete Gruppe van Spielleuten 5. Es sind . 
vi .. Pfeifer, in B1ech geschnitten und bunt belllalt. AuBerst charakteristisch 
heben sie sich von ihrer vornehmen Urngebung ab. Schon in der GroBe reichen 
sie dieser gerade bis zur Sdtulter, entspremend ihrem geringen Stande, der 
sich dann ganz besonders p<achtvo!l in den derben GesichtszUgen auspragt. 

In der Marienkapelle der Liebfrauenkirche in Frankenberg ist am Altar 
ein ganzes Engelkonzert, in Stein kunstvoll ausgehauen, angebracht. Leider 
sind die Figuren mit ihren Instrumenten smon sehr verstiimmelt, nur wenige 
Saiteninstrumente lassen sich noch deutlich erkennen. Ene lebendige Oar
ste!lung vom Hofieren der Spielleute an einem fUrstlichen Hofe gewahren 
die Miniaturen der Handschrift von Wolfram v. Eschenbachs W ill e h a I m , 
die im Auftrage des Landg<afen Heinrich 11. von Hessen im Jahre 1334 ang .. 
fertigt und bis 'zum 2. Weltkrieg in derLandesbibliothek in Kassel aufbewahrt 

3 Vgl. die Namenregister ru ALBUT HuySUNS: Die K16ster der Landschaft an der 
Werra = VHI<H IX 1 (Marburg 1916); /OH. 5cHuLTZ., KIaster, stifter und 
Hospitiiler der stadt Kassel u. Kloster Wei8enstein = VHI<H IX 2 (1913); 
A WYS5: Urkundenbuch der Deutschorden-Ballei Hessen Bd. 1-3 = Publ. a. d. 
preu8. staatsardliven 3 (1879), 19 (1884) und 73 (1899); H. RmlEl.: Urkunden. 
buch rur Geschichte d. Herren van Hanau u. d. ehemaligen Provinz Hanau Bd. 
1-4 = Ebd. Bd. 48 (1891), 51 (1892), 60 (1894) u. 69 (1897). 

" StAM Kopiare K. 426, fol. 15'; 16; 179. 
5 Vgl. R. HAMANN: Elisabethkirme zu Marburg (1938) 117. 
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wurde, seit 1945 aber versmollen ist'. Beim Mahle lassen sim die Tismgaste 
von einem Fiedler und einem Harfenspieler unterhalten, beim Tumier feuem 
die durmdringenden Klange einer 5chalmei, die vom Blaser mit vollen Bad<en 
geblasen wird, und einer Trommel die aufeinanderstiirmenden Ritter an. Ene 
erweiterte Besetzung zeigt das BUd von der Landung Willehalms in Rivetinet. 
Zu dem Smalmeier und Trommler treten nodt zwei Pasauner hinzu mit ihren ' 
damals nodt einfam gerade gestredden, mit Fahnmen gesmmiickten Instru· 
rnenten. Die hier wiedergegebenen Musikverhliltnisse konnen wir unbedenk-
lim als zeitgenossism auf die damals am landgraflimen Hofe herrsmenden 
iibertragen (Tafel 2 u. 3). 

In der smon angefiihrten Fritzlarer Ordnung von 1295' tragt der Spiel. 
mann nodt deutlim den Charakter des Fahrenden. Es mamt sim aber in dieser 
Zeit smon eine Wandlung bemerkbar. Die Musikanten streben danam, aus 
ih«r miSamteten Stellung herauszukommen. Sie haben ihr Ziel erreimt durm 
Beseitigung des Haupthinderungsgrundes: dUM die Aufgabe ihres unsteten 
Lebens unci die Trennung ven mren Genossen, den Gauklem, Tanzem und 
SpaBmachem. Van diesen schlossen sie sich also ab, machten sich ansassig 
oder traten in ein dauemdes Dienstv«hliltnis zu einem Fiirsten oder einer der 
aufbliihenden Stadte. Der alte Typus des Spielmanns bestand natiirlim nodt 
weiter, er ist bis auf unsere Tage nom nimt ausgestorben, an ihm ist immer 
nodt etwas von den ,unehrlimen Leuten" haften geblieben. Gegen dieses 
leimtfertige Volk, gegen die ,Spieler, Caukler und Lotterbuben' ist die Mah. 
nung zuc Vorsicht gerimtet, die der 5chBffe Emmerim seiner Aufzeimnung 
der Remtsgewohnheiten der Stadt Frankenberg eingefiigt hat·. Bezeidtnend 
fiir die jetzt VOm Spielmann errungene Remtsfahigkeit ist die Tatsame, daB 
er als Urkundenzeuge auftritt, wie der smon einmal genannte figellator in 
einer Uckunde des Grafen Otto v. Bilstein fiir das Kloster Germerode von 
1297. Haufig sind Beispiele fiir die Ansassigkeit der Spielleute zu finden: 
Ein Lambert Spielmann verkaufte 1302 dem Kloster Arolsen seinen Hof, in 
Mittelsinn im Hanauismen zinst 1356 ein Spielmann dem Ki05ter Smliimtem, 

_ ein Heinrich Fydeler sitzt auf einem Gut in Rikkers usw.', 
Von besonderer Bedeutung aber ist der Eintritt des Spielmanns in den 

Dienst eines Fiirsten. Es ist selbstverstandlim, daB damit jedes Vorurteil ge
gen den Musikanten fallen muSte, aum von kirmlimer Seite, da er ebenfalls 
von geistlichen Fiirsten herangezogen wurde. 

Hiet liegen die Anfange der spateren Ho f k ape II en, der wimtigsten 
Pflegestatten der eigentlidten Kunsbnusik. Im Dienste eines hessismen Land
grafen werden Musikanten zum erstenmal urkundlich 1379 erwahnt, und zwac 
verzeidtnen Kolner Stadtredtnungen Ausgaben fiir .fistulatores lantgr""ii 

6 Als Ersatz mu8 dienen ROBBT FI.EYHAN: Die IIlustrationen zum Casseler Wille-
halm-<:odex (Marburg 1927). 

7 Vgl. Anm. 2. 
e FR.. CHI. SOOUNCEE: Monimenta Hassiaca 1 (1747) 679. 
9 HuslCENs Nr. 924; SIAM Urkunden W 8022; woh! derseIbe (Biirger In Marsberg) 

auch 1318 (W 2064). Rv"'" Bd. 3, Nr. 213. 
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Hassiae" (Pfeifer) 10. 1387 entlohnt der Amtmann zu Reichenbach drei Pfeifer 
des Landgrafen Hermann und einen Pauker. Landgraf Ludwig I. halte 1430 
vier Musikanten, Pfeifer und Posauner. 1468 kamen am Kasseler Hof nom 
sieben Trompeter hinzu. 1497 hOren wir von acht Trompetem in Marburg und 
neun in Kassel ll. Leider sind es nUl' diirftige Nomen, die uns liber die ersten 
Anfange der Hofmusik im 15. Jahrhundert unterrichten ". 

Pfeifer und Trompeter trugen das gestickte landgriilliche Wappen an der 
. Kleidung und den an den Trompeten befestigten Fahnen. Sie spielten bei 

Hofe, aber auch zum Tanz im Kasseler Kaufhaus 11. Mit iN-em Herren gingen 
sie auf Reisen. 1462 zogen sie im Verlauf der Mainzer Fehde mil ins Feld ". 
Sie begleiteten die Landgrafen auch auf die Reichstage, so 1486 auf den 
Reichstag zu Frankfurt, der durch die Wahl Maximilians zum riimischen KO
nige ein besonders feslliches Geprage erhielt ". Enige Posten aus der Mu
burger Kammersdtreiberredtnung liber die Trinkgelder an die Spielleute und 
Springer, die hier zusammenkamen, seien mitgeteilt, da sie die musikalisc:hen 
Genlisse und die Abwedtslungen, die den Bosuchem des Reichstages geboten 
worden sind, wenigstens ahnen und auch die Zusammensetzung der fiirstUchen 
Kapenen dieser Zeit erkennen lossen: Es erhielten 6 Gulden die Trompetor 
Markgraf Albredtts von Brandenburg, 4 Gulden die Trompeter des Erz. 
bischofs von Trier, 7 Gulden die Trompeter des Kaisers, 1 Gulden Markgraf 
Albredtts Machethom (d. h. Spallmacher), 1 Gulden des Erzbisdtofs von Koln 
Geig"" und Lautensdtlager, 13 Gulden Maximilians Trompeter, Pfeifer und 
Pauker, 3 Gulden des Konigs Harfenspieler und seine GeseUschaft usw. 

Hodtzeits., liberhaupt Familienfeierlichkeiten am landgraflichen Hofe zeich. 
neten sich stets durch einen groflen Aufwand an musikalischen Darbietungen 
ous. AIs Jolanthe von Lothringen 149710 nach Kassel zur Vermlihlung mit 
Landgraf Wilhelm 11. reiste, libemachtete sie im Macburger Sdtlosse. Nach 
dem Abendessen fiihrte sie Landgraf Wilhelm III. zurn Tanze, dessen Weisen 
von acht Trompeten geschmeltert wurden. Bei den Hodtzeitsfeierlichkeiten 
in Kassel selbst wirkten abgesehen von den Kasseler und Marburger nodt 
32 Trompeter mit, die die Giiste mitgebracht halten. Der Brautigam selbst 
konnte mit einem Paar als .haut menestriersM' bezeidmeten Spielleuten, also 

10 E. ZUUUF: Beltrise zur GesdUchte der Landgrifllch.He .. lochen HofbpeUe zu 
ea .. et bi. auf die Zeit Moritz de. Getehrtm -+ ZHG 36 (1903) 1-1«, bel. 3. 

11 SIAM Rechnunsen I, Amt Relchenbach 1387 (pdruckt von Fa. KOCH -+ ZHG 29 
[1894] 46) i AU8gaberegister des Kammerschreiben Slegfrled Schrunter von 
1430, gedruckt bel FL KOCH: Elne QueUe zur Gesdlichte d .. Landgrafm Lud. 
wig I. -+ ZHG 43 (1909) 197 ff.; StAM Kasseler Kammersdl.reiberredmung 1468. 
Die Heirat Jolanta's von Lothrlngen mU WUhelm, Landgraf von Hesten. Aua 
dem Franz6slac:hen iibersetzt von C. v. SrAllFOI.D -+ ZHG 26 (1891) 1 ff. 

12 Weitere wertvolle Hinweise bel WAt.1'D. SALKEN: Zur GH<hichte der MusUt am 
Landgrifllch.h ... I.mm Hofe im 15. Jahrhundert -+ ZHG 69 (1958) 193 ff. 

13 Vgl. KOCH -+ ZHG 43 (1909) 226, Nr. 276. 
14 StAM RechnunS Landgraf Ludwlss 11. llber die Malnzer Stiflsfehde. 
15 StA Marburg: Marburger Kammenc:hreiberredmung 1686. 
16 Vg!. v. ST"""oaD (Anm. 11). 
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Spielem van lauten Freiluftinstrumenten wie Trompete, Posaune, Horn oder 
5<halmei, und zwolf Slingem seiner Kapelle aufwarten. 

Die Entlohnung der landgraflichen Musikanlen war anfang. rechl karglich 17. 

Die Pfeifer des Landgrafen Ludwig I. erhielten jahrlich 8 Gulden, der Posau
ner 12 Gulden; immerhin wird zu diesem Geld noch eine Fruchlbesoldung 
gekommen .. in. Die Musikanlen wurden jedom durch belcachlliche Nebenein
nahmen enlschidigl. Die Rechnungen des 14. und IS. Jahrhunderls bieten 
ruimlim zahllose Beispiele dafUr, daB die Musikanlen fremder HOfe Gesmenke 
erhalten, z. B. wurden nam dem Ausgabenregister des Kammersch.reibers Sieg. 
fried 5<hrunler 1430 an des Herzogs Ludwig von Bayem Pfeifer 10 Gulden, 
des Junkers von Leiningen Pfeifer 2 Gulden, den Pfeifem, dem Trompeler 
und Herolde des Erzbismofs von Koln je 2 Gulden ausgezahlt. Der AnlaS zurn 
Gesmenk war verschieden: der Musikant konnte entweder a15 Bote seines 
HenIl gesandt worden sein oder sich in dessen Begleitung auf del Durchreise 
befunden haben, oder aber er brachl. lediglich seine Kunsl zu Gehor. Da 
hallo sich nun eine Unsitle herausgebildel, daB sich Musiker von einem FUr
sten oder vomehmen Herren einen Ausweis, ein ~ogenanntes .instrumentumU 

ausstellen lieBen, auf Grund dessen sie sic:h als Spielleute ihres HeIlh be
zeidmen konnten und daraufhin besdtenkt wurden. Da sie in keinem festen 
Dienstverhaltnis zu ihrem Herren standen und delen Namen nur zu ihrem 
Vorteil ausnutzten, hat man sie als patronisierte Vaganten bezeidmet 18. Die 
Reidtsgesetzgebung griff hier ein und setzte in den Reidtsabsdtieden von 
1497, 1498 u. a. fesl, daB die FUrsten und Hecren ihre Pfeifer, Trompeler und 
Geiger kiinftig auskommlim besoldeten, so daB diese .ander leut unbesucht 
und beliistigt" !ieBen. Der Reversbrief eines fesl beslalllen Trompelers am 
landgriflichen Hofe von 1480 weisl aber smon rechl vorleilhafle Gehalls
verhiltnisse auf It. Der Trompeler erhiell 30 11. Sold, 4 Vierlel Kom, 1 Kuh, 
2 Sdtweine, 1 Fuder Bier, sogar ein Haus, das er audt vererben oder wenn er 
die Moglidtkeit hatte, ein besseres zu erwerben, verkaufen konnte. Auch auf 
spitere Versorgung wurde Riickskht genommen und 1519 einem Trompeter 
und Zinkenisten ein Amt in Aussicht gestellt, wenn er seine Instrumente nidtt 
mehr zu bIasen vermodtte I'. Eine Organisation dieser Hofinstrumentisten trat 
ersl im Verlaufe des 16. Jahrhunderts unler Landgraf Philipp dem GroSmii
tigen in Ersdleinung, nachdem sie in engere Verbindung mit der eigentlimen 
Hofk'pe\1e, den landgciflichen SangeIII, getrelen waren. Daneben hatten 
Ubrigens die Landgrafinnen ein eigenes Spielmannsensemble 11. 

17 Regl.ter 5iegErled Sdlrunlell (s. Anm. 11). 
18 Vgl. H. J. MOSD: GesdUchte dOl deulsdlen Mu.lk I' (Stuttgart 1930) 192 E. 
19 ZVUUF a.O. 5. 
20 ZUUUF aaO. 7. 
21 Oa die Ge.chidlte der Kalleler Hofmusik und des Theaten in ihren versdtle

denen Perioden etngehend dargestellt worden ist, Ki hier ledigUch ein Hinwe1. 
auf dIe wichtlgste Literatur gegeben: 
CaN" ZULAUF (Anm. 10); 
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Neben der eigentlichen Hofkapelle (Taf. 4) ist eine Gruppe von Musikanten 
von besonderer Bedeutung, die der Ho f t r 0 m pet e c (Taf. 6) und des 
Ho f p auk e r s. Die Trompeter waren gewissermaBen die Aristokraten der 
Musikanten der vergangenen jahrhunderte; schon auBerlich hoben sie sich von 
ihren Genossen ab, sie waren stets beritten, trugen reidtere Kleidung unci emp· 
fingen besseren Sold. Del Tcompeter durften sim nUl Fiirsten, Grafen und 
Herren bedienen: nur wenn der deutsme Kaiser einmal in Geldnoten war, vera 
lieh er wohl einer Stadt das Privileg, Trompeten blasen zu lassen. Das schloB 
allerdings nicht aus, daB sich die bedeutenderen Stiidte unbekiimmect dieser 
glanzvoll smmetternden Instrumente bedienten. Bliesen die Trompeter ur
spriinglkn bei festlichen Gelegenheiten nUl die unteren Naturtone ihres Instru. 
ments fanfarenmaBig heraus, so bildeten sie allmahlich die Kunst, die hohen 
Tone melodienmaBig zu blasen, rue Vollendung aus. Diese Kunst muBte zunft
maBig erlemt werden, ihr Geheimnis wurde sorgfaltig gehiitet. Gegen Unbe
fugte schlossen sich die Hof- und Feldtrompeter durch die Bildung einer festen 
Organisation ab, deren Bliitezeit in das 17. und die erste Halfte des 18. jahr

. hunderts fallt. Kaiserliche Privilegien vom jahre 1630 und 1657 schiitzten sie, 
ihr Patron war der Kurfiirst von Sadtsen. Die hessismen Trompetec erbaten 
sich im jahre 1666 einen besonderen landesherrlichen Smutzbrief, den ihnen 
die LandgriHin Hedwig Sophie auch bereitwilligst ausstellte". Die Trompetec 
beschwerten sic:h dariiber, daB ihnen ven den Tiirmetll, Gauklern und Ko
modianten, besonders von denen, die das Trompetenblasen nicht gelemt hat
ten, auf Hochzeiten und bei anderen Gelegenheiten alIzu groBer Eintng ge
schehe, daB der Trompetenschall sehr miBbraucht und in Despekt gezogen 
werde, Daraufhin wurde ihnen namentlich der 10, oArlikel des kaiserlichen 
Privilegs von 1653 besHitigt, in dem bestimmt war, daB kein ehclicher Trom
peter bei Verlust der Kunst mit den Gauklern, Hausleuten, Tiirmem oder bei 

CHRlSTlANE ENCEtBR.ECHT: Die Kasseler HoEkapelle im 17. Jahrhundert und ihre 
anonymen Handsc:hriften auf der Kasseler Landesbibliothek (Kassel 1958) i 
DIES.: Die Hofkapelle des Landgrafen Carl von Hessen-Kassel -+ ZHG 68 (1957) 
141-173; 
MANs KuWMEI.: Beitrage zur Gesdtidtte des Landgraflidten und KurfUrstlidt
hessisdten Hoforch.esters, der Hofoper und der Musik in Kassel im Zeitraum \ 
von 1760-1822. MS Di ... (FrankfurtlM.); . 
EBERHARD FRElHERR VON WOLFF VON GUOENBEIlC: Beitrage zur Musikgeschidtte 
der Stadt Kassel unter den letzten belden Kurfl1rsten (1822 1866). MS Dils. 
(Gottingen) ; 
WILFRlED BIlENNECKE und CHJ.ISTIANE ENCEUlRECHT: Artikel .. Kassel'"' -+ Die Muslk 
in Geschichte und Gegenwart VII (Kassel 1958) i 
450 Jahre Hessisdte Staatskapelle Kassel (Kassel 1952); 
Theater in Kassel. Aus der Geschich.te des Staatstheaters Kassel von den An
fangen bis zur Gegenwart. Beitrage von CHRl5nANE ENCEtBRECHT, WU.nJED BRENa 

, NECJ:E, FRANZ UHLENDOIlFF und MANs JOAClDM 5cHAEFEIl (Kassel 1959). 
22 Verordnung, wie es in Ansehung des Gebrauchs der Trompeten und Heerpauken 

allenthalben zu halten. 1666 Ianuar 15 -+ Sammlung fl1rstI. hessisch.er Landes
ordnungen JI (1770) 630 f . 
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den GlUckshafnern und dergleimen mitblasen dUrfte; falls sim ein Trompetor 
von der Kunst weg auf einen Tunn oder zu den Gauldem und Komodianten 
begeben sollte, wiirde dieser .der Kunst gantz beraubet sein". Ein Tiirmer 
sollte im Felde unter ehrUmen Trompetem rumt geduldet, von einem Obersten 
oder Rittmeister rumt befordert werden, wenn er vorher nimt das Blasen 
zunftmiSig erlernt und einen Lehrbrief vorzuweisen halte. 

Ober den Werdegang und die Ausbildung eines dieser freien und rittermli· 
Bigen Kunst Beflissenen untemmtet ein Lehrbrief, den der fUrstlim wal. 
deckisme Hof. und Feldtrompeter lohannn Christoph MoUer seinem Lehc. 
jungen Martin Riedel 1686 aussteUte n. Gegen ein Lehrgeld von 100 Reims. 
taIem, also eine ganz· bedeutende Summe, war er aIs Junge angenommen 
worden. Wie die meisten Lehrjungen war aum dieser nimt imstande, das 
Geld zu bezahlen, es wurde deshalb vorlaufig von der Rentkammer ausg .. 
legt. Ahnlim erbat sim ein Kasseler Biirgersohn vom Landgrafen Moritz eine 
Beisteuer fUr die 70 Gulden, die er seinem Lehrprinzen - so nannte man die 
Lehrherren - Thomas Hundskopf, einem bewahrten Mitglied der Hofkapelle, 
zu entrimten hatte". In zwei lahren war der lunge so weit ausgebildet, daB 
er, wenigstens was das TrompetenbIasen betraf, aIs Trompeter bestehen 
konnte. Von seinem Lehrherm wurde er in Gegenwart einiger Kameraden. 
wehrhaft gemamt, durfte aber wlihrend der folgenden sieben lahre keinen 
Jungen annehmen, muBte er doch aum nom einer Pflicht genUgen, ehe er 
sim voll und ganz Hof- und feIdtrompeter nennen dudte, namlich an einigen 
FeIdziigen teilzunehmen. Es waren stoIze Leute, diese Vertreter der heroismen 
Kunst, die den "weltberUhmten Trompeter Stentor" zu den ihren zahIen 
konnten. Verletzungen ihrer Ehre siihnten sie durm DueU. 

Ihrer kiinstlerismen Qualitat nam teilte man sie in die "vornehmen" oder 
"musikalismenH und die gewohnlimen Signale und Fanfaren blasenden "Feld." 
oder It"unmusikalischen" Trompeter. Nur die erstgenannten waren gewohnlim 
Mitglieder der Hofkapelle. Landgraf Moritz besaB sems solmer KUnstler: drei 
SonatenbIaser und drei KIarinblaser, dazu noch sems gemeine Trompeter t5. 

Hoftrompeter haben sim am landgraflimen bzw. kurfUrstlimen Hofe bis 
1821, dem lahre der Neuorganisationen, gehalten; in althergebramter Weise 
bekleidete einer von ihnen das Amt des Hoffouriers. Die Feldtrompeter lebten 
aber in der Militarmusik noch weiter fort. 

Seit ungeflihr 1820 du<ften die hessismen Regimentskapellen Ansprum 
auf kiinstlerisme Bewertung ihrer Leistungen erheben, was ihnen - smon rein 
auBerlim betramtet - durm die Vermehrung iheer Besetzung ermoglimte, 
iiber die durm den Dienst geforderte und die bisher nur in engem Rahmen 
gepflegte Unterhaltungsmusik hinaus im offentlimen Musikleben eine be. 
stimmende Rolle zu spieIen. Aus besmeidenen Anfangen waren sie hervor
gegangen. TrommIer, Querpfeifer, P.auker und Trompeter vertraten ihre Stelle 

23 SIAM Akten, Be.t. 117, Fiirst Georg Friedrlm v. Waldeck. 
2' Ohne Datum (Endo 16. Jh.). StAM NachlaB Goorg Landau, Nr. 7'2. 
25 ZtlLAUF aaO. 73. 
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in den militarisdten Formationen des spateren Mittelalters. Als im Jahre 1504 
zu Beginn der Pfiilzec Fehde die Fahnlein gemustert wurden, gehOrten zu 
einem solchen in der Regel zwei Trommler und zwei Pfeifer tl. Wie sim aus 

. zahlreimen Darstellungen aus dem 16. Jahrhundert ers.hen laJSt, waren die 
Trommeln von betramtlimer GroBe, die Pfeifen Querpfeifen. Diese einfamen 
Verhaltnisse lassen sim durm das ganze 16. und den grollten Teil des 17. 
Jahrhundects hindurm beobamten. W,LHELM D'LICH gibt in seiner .Kriegs
smule" von 1589 auSer einer bildlimen Darstellung (Tafel 5) eine Beschrei. 
bung der Dienstobliegenheiten der Pfeifer und Trommelsmlager l1• Sie muSten 
sim jederzeit in der Nahe des Fahnrims aufhalten. Ihr Amt erforderte weiter, 
dafl sie Numbeschlagen, befehUch darmit andeuten, allerhand Ordnungen schla· 
gen als zum Marschieren, zur Chamaden (Waffensbillstand) und auch der' 
selben zu antworten, den Schritt zu duplieren, die Dianen (Reveille, Mocgena 

signal) und zum Alarm und sonst allerhand Schliige zu spielenN. Ebenso b .. 
fand sim bei dem Reiterfahnlein zum Blasen der notigen Signale ein Trom. 
peter. 

Eine Anderung mamt sim erst in den ersten J ahren der Regierung des 
. Landgrafen earl bemerkbar. Ihm wird auller den zahlreimen anderen Ver' 
'diensten seiner Regierung aum das nom zugesprocnen werden miissen, der Be
grander del hessischen R e g i men t 5 m U 5 i k zu sein. Die van ihm auEge
stellten Infanterieregimenter erhielten auBer dem Regimentstambour zum 
Stabe vier Regimentspfeifer, aum Smalmeienpfeifer genannt. Die iibrigen 
Kompanien waren nUl mit Tambouren ausgeriistet; Querpfeifer bekam die 
Grenadierkompanie. Die Dragoner erhielten ebenEalls vier Regimentspfeifer. 
Ihre Doppelstellung als Full. und Reitertruppe sprimt sim, da sie auBerdem 
nom einen Pauker halten, also aum in der Besetzung ihrer Musik aus (Taf. 7). 
Bei den reitenden Truppen war die Neuerung nimt so durchgreifend, in der 
Regel waren beim Stab ein Pauker, bei den einzelnen Reiterkompanien ein 
Trompeter zu finden 18. 

Die Kapelle des Leibregiments konnte sim smon 1683 bei dem Leimenbe
gangnis des Regimentsobersten Johann Christian Motz offentlim horen lassen. 
In del Beschreibung del Leichenprozession heiBt es: "Giengen 'Doraus die 
Schallmellen Pfeiffer mit langen Floren ahn ihren Instrumenten, hatten aie. 
selben gedampft und spielten musicaUsch in Trauerstimmen den go. und 38. 
Psalmen Daoids. Die ander Batail/on "om Leibregiment mit ihren Schallmeyen 
... in zween Zugen gleidJ der ersten Bataillon". Nam einem anderen wohl 
gleimzeitigen Berimt iiber dasselbe Leimenbeg~ngnis spielten die Smalmei • 

. 26 SIAM Akten, Be.t. 2 b Allgemeine Abteilung, Pfiilzisdt. Fehd. 1504, Must .. 
rung:en. - Weiter vgI. C. PAETEL: Die Organisation des hessismen Heeret untet 
Philipp dem GroSmiitigen (1897) 3Sj 151; 154. Femer L. ZlMMUllA.HN: Det 
okonomi.me Staat Landgraf Wilhelm. IV. = VHKH XVII, Bd. 2 (1934) 249 f. 

27 Ten I, S. 49/50. 
U StAM Redmungen 11 Kasael, Akten, Best. 12 b (Krlegsministerium), Yea. 2, 

Kriegspfennigmeisterredutungen 1685 ff. 
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pfeifer und Tamboure zur allgemeinen besonderen Erbauung Hwie nom nie 
dergleichen vor dem bernerkt worden# Trauermarsme au£". 

1685 ·werden fUr das leibregiment zu FuB sems Pfeifer angefiihrt, ven 
ihnen zwei namentlich: Simon du Bourg und La Bussiere. Letzterer versmwin
det nom in dem genannten Jahr aus den monatHchen Aufstellungen. Oiese 
beiden Franzosen erhalten statt der 4 Reichstaler monatUchen Solds ihrer 
Kameraden 11 Taler und auBerdem noch eine Zulage. 1686 wird du Bourg 
als .fr_"zasismer Pfeifer" vor den anderen Regirnentspfeifern hervorgehoben. 
Oas ist van Bedeutung und mull so erkliirt werden, daB jetzt zum ersterunal 
Oboen nehen die Schalmeien treteni denn ein franzosismer Pfeifer ist ehen 
ein Blaser des Hhautbois" genannten Instruments, das - aus der Schalmei 
hervorgegangen - in Frankreich die entscheidenden Verbesserungen erhalten 
hatte. Du Bourg wird gewissermaBen a15 Musikmeister zu hetrachten seinJ 

dem die musikalische Organisation der neuen Kapelle obgelegen hat. Oas er
gibt sich auch aus Bernerkungen zu einem Inventar der landgriifIichen Instru
mente vcn 1696". 

Urn 1690 scheint die Oboe endgiiltig durchgedrungen zu sein, nach ihr hi .. 
Ben bis ins 20. Jahrhundert hinein die MitgHeder der Regirnentsrnusik Haut_ 
boisten. Die Besetzung der hessischen Regirnentsrnusik Rir das ganze 18. Jahr
hundert laBt sich nur zahlenmaBig nach den Rechnungen Uber die Soldzah
lungen feststellen. Wie 1685 betrug sie bei der Garde noch 1766 nur sechs 
Mann; 1776 acht Hautboisten; 1803 und 1818 neun; 1819 zehn; 1824 dagegen 
nach der Organisation van 1821 in gewaltigem Aufstieg auBer dern Musikrnei
ster zwei Oberhoboisten, 29 Stabshoboisten und 22 Hoboisten 11. Ober die in
strumentale Besetzung einer Regimentsmusik gibt das unerschopfliche Univer- , 
sallexikon van Zedler (aus dem Jahre 1741) befriedigende Auskunft. Zur Zeit 
der Schalmeien, die, wie es hier heiSt, "schwer zu blasen sind und in der 
Nahe auf eine gar unangenehme Art die Ohren fullen", bliesen von den viec 
Mann zwei eine Oiskant-, ein.er eine Altschalmei und der vierte einen Dulcian. 
AIs spater die Oboen an ihre Stelle traten, die "nicht so stark, sondern viel 
sac:hter klingen", vermehrte man die Blaser um zwei Mann und lieS von den 
sechs Hautboisten gewohnUch zwei Oboen, zwei Taillen, d. h. Tenoroboen, 
und zwei Fagotte blasen. Um 1740 sind auch Waldhomer besetzt. FUr das 
Ende des Jahrhunderts IiiJlt sich die Besetzung aus dem Urnstand erschUeSen, 
daB urn 1780 der Justizrat Eschstruth Miirsche fUr zwei Kla<inetten, zwei 

29 Der alte, redliche, wohlverdiente Barslllai ... Johann Christian Motz ... VOf'll 

sestellet ... von JUSTO VALENTINO SoNTAG (Kassel 1683) 91. - In den Kirchen
bUchem hessisdter GamilOnstidte taumen etwa von 1680 ab .mwik,di,m, 
Pfrifer" und .m •• ik.Ii.a.e Fe/tIpfrifer" auf. 

30 StAM Akten, Best. 12 b (Krlegsministerium), Verz. 2: Kriegspfennlgmelster
redutungen; Kriegsetats. - VgI. ferner : CmuSTIANE ENGELBRECHT: Die Hofkapelle 
de. LandllTafen Car! van He.sen ..... ZHG 68 (1957) 151. 

31 StAM Akten, Best. 12 b (Kriegsministerium), Verz. 2: Krlegspfennlgamtlredt
nungen; FeldkrlegskaSle. Femer: Best. 11 Militirkabinett: MaB- und Rangier
bUmeri Truppenteile. Reglement fUr die hesslsche Infanterle 1754. 
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Oboen, zwei Horner und zwei Fagotte offenbar in Hinblick auf die zur bit 
acht Mann starke Regimentskapelle komporuert hat. 

Ober die van der Regimentsmusik zu spielenden Mal'sme bestimmt das 
Reglement fUr die hessisme Infanterie van 1754: "AlIe Regimenter mussen 
einerley Streiche schlagen lassen, aupeT das Grenadierregiment, welches sei
nen eigenen Marsch hat, und die Hautboisten von einem jeden Regiment 
blaJlen auch ein jedes Corps ih,en besonderen Marsch " . 

Ein auSerdienstliches Musizieren der Regimentsmusik in Form eines offmt. 
lichen Konzertes kennt das 18. Jahrhundert im Gegensatz zum 19. und 20. 
noch rucht, wohI aber verschafften sich die Hautboisten Nebeneinnahmen 
durch Spielen bei Gesellschaften und Biillen, wobei sie sich ab ... ~ und darin 
sind sie die Nachfolger der Trompeter - auf ~inen bestimmten Kreis zu be. 
schranken hatten, namlich auf die Regimenter, den AdeI und die Honoratioren. 
Es wurde ihnen 1791 sehr veriibelt, als sie in den Wirtshiiusern in und ouSer. 
halb KasseIs spielten, sich sogar auf den Tanzboden horen lieBen". Hierdurch 
kamen sie in Konflikt mit den biirgerlichen Musikanten, den Turmleuten, 
Stadt. und Dorfmusikanten. 

• 
Es war schon angedeutet worden, daB sich im 13. Jahrhundert ein TeiI der 

fahrenden Spielleute in den Stadten und DOrfeut ansassig machte. Hier er
griffen sie entweder neben Fortfiihrung ihres alien Berufs eine neue Tatig. 
keit, Handwerk oder Adcerbau, oder sie lieSen sich ganz in den Dienst einer 
Stadt nehmen, wo es Gelegenheit genug gab, ihre Kunst zu verwerten. Von 
Esmwege wissen wir, daB es 1430 eine eigene Rat s m u s i k besaB, Sdtmal
kalden konnte im Jahre 1500 zur Hochzeit des Landgrafen WUhelm Il. vier 
Pfeifer und zwei TrommeIschliiger sdUcken". In Marburg waren im 15. Jahr
hundert Spielleute bei den Prozessionen beteiligt ll. 

In den Stadten entwickelte sich weiter infoIge ihrer Eigenschaft aIs befestigte 
Ortschaften eine Einrichtung, die Jahrhunderte hindurch die groBte Bedeutung 
fiir die Instrumentalmusik gewinnen sollte, die Stelle des T u r m m ann e s. 
Urspriinglich nur als Wiichter bestellt, der durch Blasen dos Herannahen des 
Feindes oder den Ausbruch. eines Feuers zu melden hatte, wurde der Turm
mann, seitdem man fUr diesen an sim smon III'halbmusikalisdten" Posten einen 
gelemten Musikanten nahm, zum Trager der musikalisdten Tradition, zum 
Lehrherren des musikalischen Nachwuchses. Da er Tag und Nacht zur Wache 
verpflichtet war, sie natUrlich selbst rucht dauemd ousfiihren konnte, nahm 

32 Untet den Bestanden des StaatsardUv. Marburs sind elnJge Mirsche hessischer 
Regimenter des 18. Jahrhunderts wenigstenl in einu Art Klavierauazug er
holten (Hand.chriftensammlung H 287). 

33 StAM Akttn, Best. 5, Nr. 6158. 
34 Register des Sieg:fried Schrunter, bel KOCH (s. Anm. 11) 210, Nr. 98; ZULAUF 

aaO. 6. 
35 h . KOCH: Quellen zur Rechtsge.chichte dot Stadt Morburg - VHI<H 2, Bd. 11 

(1931) 9, 31, 49, 67 u. after. 
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er sim oder bekam zur Unterstiitzung und Ablosung Gesellen, die er eben
falls in seiner Kunst unterwies. Im 16. Jahrhundert hatten die hessischen 
Stiidte wohl allgemein ihre musikalischen Tiirme<. 

Der Treysaer "tornhateT" hatte 1527 sein Hofrecht (Musikstiick, Stiindchen) 
nam alter Gewohnheit abends und morgens zu mamen, die Stunde nam 
Mitte.rnamt aus alien Fenstem heraus zu rii.hlen (bekannt zu geben), Reiter 
und Kaufleute anzublasen, den Ackerleuten den Mittag mit der Trompete an
zuzeigen, die Uhr anzustellen und in Gang zu halten ", In dieser knappen 
Instruktion sind im wesentlidten die Pflidtten eines Turmmannes enthalten. An 
den Marburger SchloBtiirmer, der wie der Ziegenhainer landgriiflicher Beamter 
war, wurden hahere Anforderungen gestellt. 

Nach der Bestallungsurkunde" von 1612 gehOrte zu seinen Verpflichtungen 
die Feuerwacht, die Aufsicht Uber die ihm anvertrauten Instrumente (Trom
peten, Schaimeien, Querpfeifen, Zinken und Trommeln) und die Musikbiicher, 
die S~rge fiir Reinlichkeit auf dem Turm, MiiBigkeit im Tdnken, Anzeige 
vom Heranriicken Reisigeri zum Spielen auf Hodtzeiten und bei anderen Ge
legenheiten konnte er beurlaubt werden. Wegen seiner musikalischen Ob· 
liegenheiten war insbesondere bestimmt: . 

",Er 5011 aUe morgen, wan der tag anbricht, einen geistlichen psalmen 
eTstlich nach deT stadt, darnach nach dem schlop zu pfeiffen, zu den fest. 
zeiten soil er des morgens, wanfJ dag wird, die psalmen oder gesenge, so 
sich auf ein jedes fest geziemdt, spielen, desgleichen wan WieT [d·. h. der 
Landgraf] ZUT stette sind, UnseT hofflageT daselbsten haben weTden, und zu 
hoiff geblasen ist und das hoiffgesindt zue hoiff gehet, alsdann soli eT auch 
ein hoffTecht machen, erstlichen nach deT Stadt und dann nach dem schlop 
ZU, wie er dan auch gleicher gestalt, wann man das thor abends widderumb 
zuschliepen will, thun soli, doch allezeit am letzten ein psalmen. Da eT auch 
Unsertwegen bene ben seinen gesellen zu musiciren oder zu dantz zu pfeiffen 
gefordert wird, soil er sich auf alien instrumenten als posaunen, zindcen, 
zweTch. [d. h. quer.] pfeilfen, geigen und was desgleichen seittenspiel mehT 
sindt, dartzue williglichen unvertrossen mueglichen vleisses gebrauchen las
sen. Uff wilchen instrumenten er auch noch nicht dermafJen wie einem 
zincken- "nd posaunenbliiser geburt geubt, ut denselben soil ers ohne unter_ 
lafJ mit allem vleis nochmals lernen und sich in der music stedigs exerciren, 
ingleichen seine gesellen dartzu, wie auch zu steifeT festeT haltung all .. 
andern . . . mit ernst anhalten/' 

Der Ruf der hessischen Tumuniinner als vorziiglicher Schaimeienbliiser 
ist weit Uber die Grenzen des Landes hinausgegangen. Der Kurfiirst von 
Samsen hatte gern einen TUnner, ",so auf schalmeien pfeifen kann", fUr sein 
SchloB Stolpen gehabt, konnte aber in Sachsen keinen bekommen. Sein Kam. 
mersekretiir Janit' wandte sich deshalb am 6. Februar 1564 an Landgraf 
Wilhelm und schrieb : " .. . so weip ich mich auch njcht zu entsinnen, dap ich 

36 StAM Akten, Best. 330 Treysa, Nr. 330, Erbbuch BI. 91'. 
37 Ebd., Best. 40 d, Rubr. 4, Nr. 87 • 
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ausserhalb Hungern und in Polen Turner geMret hette, die besser und , 
reuterischer [.ritterlicher] uf der Schalmei als in E. F. G. Herrn Vaters Lande 
blasen kondten, habe derwegen Seiner Kurfilrstlichen Gnaden d""on Ant. 
zeigung gethan und soviel vermerkt, ,la Euer F. G. derselben einen solchen 
guten Schalmeyer zu einem ' Turner zuweisen kondten, E. F. G. wurden dn-
selben einen angenehmen guten Gefallen thun."" . 

Zurn Turmmannsdienst gehOrte zurneist auch seine Mitwirkung bei den 
K ire hen m U 5 i ken I wenigstens hatte er den sonntiiglich.en Choralgesang 
mit seinen Instrumenten, Posaunen und Zinken, zu stiitzen. Allerdings ge
hOrten nach einem Sescheid des Kasseler Konsistoriums auf die Beschwerde 
des Hersfelder Rats von 1755, daB der Gotteskasten dem Turmmann die 
Entschadigung fur seine musikalische Mitwirkung in der Kirche versage, 
"Zincken und Posaunen nicht zum ordiniiretl Gesang"", 

Der Anstellung eines Turmmannes ging gewOhnHch eine musikalische 
Priifung voraus. Einem Sewerber urn die Hersfelder Stelle wurde sie abg .. 
schlagen, da er weder Zink noch Pasaune blasen konnte ". In dem Bericht 
uber die Priifung des Ka.par KlinkerfuB fur die erledigte Turmmannstelle 
in Ziegenhain 1664 heiflt es dagegen, daB KlinkerfuB in der Kirche auf der 
Orgel und in der Vokalmusik gar wohl bestanden habe, auch auf Saitenspiel 
sehr wohl geubt und geschickt befunden wurde. Von blasenden Instrumenten 
habe er zwar keine bei sich gehabt, aber er habe versimert, daB er auch darauf 
geiibt sei u. Empfehlung eines bekannten Turmmannes, wie des Kasselecs, 
verhalf dem Sewe<ber gelegentlich leichter zu seinem Amte ". Seit dem 18. 
J ahrhundert wurden die landgraflichen Stellen in Ziegenhain und Marburg 
mehnnals mit ehemaligen Hautboisten oder Trompetem besetzt, man nahm 
also Rucksicht auf Militaranwarter. FUr einen Feldt<ompeter, der bis uber 
sein fiinfzigstes Lebensjahr bei der Truppe ausgehalten hatte, war das der 
gegebene Ruheposten n. Sehr haufig aber und am bequernsten war die Ein. 
heirat in die Stelle. Der Turmgeselle nahm sich de. Tiinners TOchterlein zur 
Frau und versah zunachst neben dem altemden Schwiegervater die Stelle 
al. Adjunkt rnit, urn ihn nach seinem Tode abzulBsen, oder er heiratete die 
Witwe seines Vorgangers. So wurde 1739 Johann Gearg Stamm in T<eysa, 
nachdem er drei Jahre als Geselle und acht Jahre als Adjunkt den Turm· 
mannsdienst vetSehen hatte, nach dem Tode des Turmmannes Pfaff dessen 

38 Ebd., Best. 3, Politisdtes Archiv des landgrafen Wilhelm IV. %U lebzelten 
Phlilpp. d. Gr., Sadtlen. 

39 L. 0 ...... , Nadtridtten u. Urkunden zur Chronlk von HeroEeld 11 (1893) 132-
40 StAM Akten, Be.t. 17 e, HenEeld. 
41 Ebd., Best. 5, Nr. 6187. 
42 Wie Anm. 40. 

• 

43 So z. B. In Zlegenhaln 1761 Hautboist Friedridt Andrae vom GU,lsdten Regi. 
ment. - 1766 Trompeter Conrad Meizer belm Prinz Carllsdten Regiment. Vgl. 
Anm.41. 
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Namfolger. Sein eigener Smwiegersohn Johann Mebus wurde 1758 Adjunkt 
und erhielt neun Jahre spater die Stadtmusikantenstelle". 

Ober die Ausbildung der Gesellen bei dem Turmmann konnen wir uns aus 
einem Lehrbrief fiir einen Neukirmener Musikanten aus dem 17. Jahrhun. 
dert nur insoweit ein Bild mamen, als aum hier die Lehrzeit fiinf Jahre be
tnlg. In Gegenwart von Zeugen, unter denen Berufsgenossen (wie in dem 
Neukirmener Lehrbrief der Ziegenhainer Stadtmusikant und ein Geselle) 
iiblimerweise vertreten waren, wurde der Lehrjunge freigespromen und den 
,der Zilblichen InstrumentaZ·Musikkunst Verwandten' weiter empfohlen ". 
In del' Fremde sudtte sich del Geselle nun weiter zu vervollkommnen. Aus 
diesem Grunde baten zwei junge Turmgesellen in Marburg 1596 den Land. 
grafen um Vrlaub, sie wollten an anderen Orten nom .etwas Frumtbara 
limes"" lemen u. 

Der Stadtmusikant bzw. Turmmann wurde irn allgemeinen sehr sdU.mt 
besoldet. Er war deshalb, insbesondere da er auSer seiner Familie nom fUr 
seine Gesellen sOIgen muBte, auf Nebenverdienst angewiesen. Del Franken
berger Turmwamter und spielmann bat daher 1590, mit der Geige Braut 
und Brautigam aufspielen zu diirfen, um fUr seine Farnilie besser sorgen zu 
konnen. Vnd die Sladl Rausmenberg ersumte 1702 fUr ihren Turmmann, 
den sie nimt hinreimend besolden konnte, um das alleinige Spiel irn Amt, was 
aum genehmigt wurde. Das halte aher die natiirlime Folge, daB sim die 
Erxdorfer SpieDeute dagegen bes<hwerten ". 

Zu Neujahr zogen die Stadtmusikanten wie die Kurrendesang.., haufig 
umher, um van den BiirgexIl einen Obolus zu erbitten. Eine nocn zu erwah.
nende landgraflime Verordnung von 1739 verhot dos mit den Warten: 
,SchlieJlZich wollen wir auch die bey denen Stadt.Musikanten eingeri •• ene 
viel," un,eren arme" Unterthanen zum VerdrufI und Schaden reimende 
Gewohnheit de. Herumgehens zur Neuen lahre •• Zeit und Geschenke.Ein • 
• ammeZn. oder Abfordems hi.""it abgeschafft haben'. 

Das ganze 17. und 18. Jahrhundert war erfii1lt von dauemden Konkur. 
renzkampfen zwismen den Turmmiinnem und den sogenannten Nebenspl .. 
lem. In Hessen fehlte es niimlim an jeder zunftmaBigen Organisation der 
Musikanlen, die hierbel regelnd halte .mgreifen konnen. Von vomherein be
vorzugt waren die Tunnleute und Stadtmusikanten, und sonst konnte man 
sim d .. Monopol, in einem bestimmten Bezirk spielen zu diirfen, durm Zah· 
lung einer gewissen Summe in die Renterei erwerben. Da ist es in den Be-

« SIAM Aleten, BOlt. 330, Treys., Nr. 77. 
45 K. DOliEi.: lehrbrief flir den Musikanten Mattht .. Henkel aut Neukirchen ~ 

H .... nland 26 (1912) G E. Der lm Museum dOl AloE.ld.r G.sdUdlt,· und Alte .. 
tumlverelnl auEbewahrte lehrbrief tit mU Zetdmungen alter Instrumente au .. 
gestattet, unter anderem Violone (Konrraba8) , Vtola dl Gamba, Schalmeien, 
Klarln.n und Woldhom. 

46 SIAM NadllaB Geors Landau, Nr. 742 (Muslk). Dort ,t.ht audl der Eolsend. 
B.I.g . 

• , Ebd., Akten, Best. 40 a, Kammerardtiv XXXIX Rauschenbera:. 
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smwerdesmreiben ganz interessant, wie sim del Stadtmusikant selbstbewuBt 
als der gelernte Musiker den "Bierfiedlem" und "Stiimplernll gegeniiber
slellt. Aus den Bitlsmriften erfahren wir aber aum, welmer Arl die Do r f -
mu'5 i k war, mit welchen Instrumenten auf dem Lande aufgewartet wurde. 
Eine groBe Rolle spiell hier die Sad<pfeife, der Dudelsad< - 1681 spielle 
del Schifer von Reddehausen mit seiner Sackpfeife mit anderen Spielleuten am 
Plingstmonlag in Smonsladl zum Tanz - femer die Smalmei, aum die Dreh. 
Ieier 48. Man brauchte ja aum Zll den Hauptgelegenheiten, zu denen auf dem 
Dorfe musiziert wurde, Zll den Tanzen nut eine Mindestzahl an InstIu
menten, smon weil die Aufwandverordnungen nut eine bescheidene Anzahl 
Spieler zuHeBen. Z urn T anz' wurde vor allem gesungen. Auf den Darslel
lungen von BauemHinzen friiherer Jahrhunderte sieht man, abgesehen von 
dem fasl slandig vorhandenen Dudelsad<, nom die andere beHeble Be
selzung: Trommel und Pfeife, ofl von demselben Spieler zugleim gespiell. 
Ja, die Belonung des Rhythmus durm Trommeismlag allein genugle. smon. 

Als Fesl- und Tanzsaal des Fcankenberger Ralhauses isl der das ganze 
ErdgesmoB einnehmende Raum durm zwei Figuren uber den beiden Ein
gangstiiren aU5 dem Anfang des 16. Jahrhunderts marakterisiert. Die eine, 
ein DudelsackbHiser auf dern RUcken eines Mannes getragen, mit der Urn
smrifl: "id! pyff, halt, halt"; die andere Figur, ebenfalls aufgehockl gelragen, 
ohne Inslrumenl rnil der Urnsmrifl: "halt, halt id! don", d. h. im lone, im 
singe ". 

Interessant ist die Besmwerde der Pfeifer der Ausnahmskompanie in 
Ziegenhain von 1698, die bisher mil Querpfeifen und 5<halmeien auf den 
Dorfkinnsen, Weinkaufen und Hochzeiten gespielt hatten, Uber den Tunn
mann, der jetzt aum mit seinen Gesellen auf den Dorfem spielte. Sie fiihren 
namlim fur sim an, daB die Bauers- und Dorfleule die "kostbare musikalisd!_ 
instrumentale Aufwartung" der TurmIeule gar niml haben wollen, vielrnehr 
mit ihrem Pfeifenspiel zufcieden seien und dabei bleiben wolllen 50. Ahnlime 
Griinde fiihren 1731 Spielleule aus Wetter und Herzhausen gegen den Wette
rer Stadtmusikanten ins Feld, er habe nimt die Instrumente, die von den 
Bauersleuten verlangt wUrden tu. 1738 haben sim drei Musikanten aus Woh,ra 
und Halsdorf mil Oboe, Waldhorn und Yioline zusammengelan und bitten, 
neben dem Rausdtenberger Tunnmann spielen zu dUrfen GZ, 

Diese Monopolwirlsmafl smaffle der Landlagsabsmied von 1731 ab. Eine 
endgiiltige Regelung bramle aber ersl die Verordnung Landgraf Friedrims I. 
vom 25. Juni 1739, das Gewerbe der Musikanlen belreffend n. Sie wendet 

48 Ebd., Best. 17 e, Schonstadt. 
49 S. auch FJtIEDRIOi MEIS: Zur Bedeutung der Holzbildwerke am Frankenberger 

Rathaus -+ HeimatkaIender Kreis FrankenberglEder (1949) 49-51 m. Abb. Vgl. 
ZHG 69 (1958) 129. 

50 StAM Best. 40., KammerardUv XXXIX Ziegenhain. 
51 Ebd., Wetter. 

• 

52 Ebd. Rausdtenberg. 
53 Sammlung fiirstl. hessismer Landesordnungen IV, 1739 Juni 25. 
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sich zunachst gegen die Auslander und verlangt SeShaftigkeit der Musikan. 
ten in der Landgrafsdtafti hiervon werden nur die Gesellen der Stadtmusid 

• 
und die Musikanten der Miliz ausgenommen. Die WahI der SpielIeute seitens 
der Bewohner des platten Landes wird diesen freigestellt, alle Prlvilegien wer_ 
den fiir ungiiltig erkllirt, in den Stiidten solIen alIerdings die ordentlichen 
Stadtmusikanten zunachst beriid<sichtigl werden. Von jedem Musikanten wkd 
ein SpieIgeld von 2 Groschen erhoben - der Spielhalter mullte eine Abgabe 
ins Zumthaus leisten -, von den Musikanten wird ein ehrbares Leben ver
Iangt, vor allem soIl ten sie sich der Niichternheit befleiSigen, Stiindchen 
bringen wird verboten, ebenso den Harfenisten und Bergleuten das Singen 
anstoBiger Lieder, den Stadtmusikanten wird das Einsammeln von Gesmen-
ken zu Neujahr untersagt. . 

Die Verordnung wurde aber das ganze lahrhundert hindurch entweder 
willkiklich ausgelegt, falsdt verstanden oder nicht beachtet. ledenfalls heren 
die Klagen ilber Konkurrenz oder die Gesuche um Spielprivilegien nicht auf. 

Die Marburger Studenlen waren in der AuswahI und AnzahI ihrer Musi. 
kanten nimt besmd.nkt 6.f., audt die Besudter des Brunnens in Hofgeismar 
durften sim auslandisdte Musikanten halten, weil diese - es waren meist 
BOhmen - besser aIs die im Lande spiellen ". 

Von den Stadt- und Dorfmusikanten .(Taf.8) konnen wir nicht Abschied 
nehmen, ehe wir nicht einer Eigentiimlichkeit wenigstens gedacht haben, die sie 
sich bis heute bewahrt haben, ihrer besonderen Musikantensprache >t. Der 
Musikant kommt durch seinen Beruf vieI herum; auf der Landstralle trifft er 
m'i.t dem fahrenden Yolk zusammen, er unternimmt auch Kunstreisen in fremd
spradtige Under, wie die Musikanten gerade der Marburger Gegend im ver
gangenen lah.rhundert nach Holland, England und spater auch nach Amerika 
gereist sind. Von iiberall her bringt er besondere Ausdriicke mit nach Haus, 
das Zusammensein in einer Kapelle erleichtert den weiteren Ausbau dieser 
fUr den Aullenstehenden geheimen Sprache. Wenn z. B. in lingelbach der 
,Knittelbisser aut seiner Senalmei senallt", so heiSt das: der Klarinettist blast 
Klarinette, "die Hauze sind beschwac:ht", d. h. die Manner sind betrunken, 
,die Knifferenen plattfufJen', d. h. die Madchen tanzen, ,stappen" holSt auf. 
horen, vom englisdten stop mit amerikanismer Aussprache; im Busedc.er Tal 
heiBt der Trompeter der "Knetterer", die Uhr .Iosche", vom franzosisdten 
horloge, "mit" ist Fleisch, vom englisdten meet USW. 67. 

Die vorstehenden Ausfiihrungen haben versudtt, einen gesdtidttlidten 
Oberblick dariiber zu geben, wer iiberhaupt im Hessenlande die Musik be. 
rufsmagig ausgeUbt hat, und wie sim durdt Herauslosen einzelner Gruppen 

S4 Vg!. H. ENcn: Die Musikpflege der Philipps.Universltit zu Marburg ,e1t 1527 
(Marburg 1957). 

55 SIAM Akten, Best. 5, Nr. 6158. 
56 Vg!. Hesslsche Blitter filr Volkskunde 11 (1912) 146 ff.; 17 (1918) 53 ff.; 

ZO (1921) 26 ff. 
57 Vgl. Merzu auch AUGUST SnAUB: Wo mer in BaS nur hett es om in Speelmann. 

Ober Volkstanz in Kurhessen ~ Hessenland-Kalender (19.59) 88 ff. 
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aus dem urspriinglim einheillimen Musikanlenstande die Ormesler und Ka
pellen bUdeten, die im Diensle bestimmler Kreise slanden und demgemaB 
versmiedene Aufgaben zu erfiillen halten, Doe Musikant aher isl im Grunde 
derselbe geblieben, wanderl er dodt ruml selten durm alle die .. Gruppen 
hindurdt und erweist sie damit aIs Glieder einer innerlith zusammengehorigen 
kiinstlerismen Gemeinsmafl", 

Bllclnada.w«I,e 

Abb, 1 u, 2: SIAM Hands<hr., Fuldaer Kopiar 426 (Cod, Eberhardi 11) fol. 179, 16, 
Abb. 3 u. 4: Faksimileausgabe des WiIlehalm (s. O. Anm. 6) Tafel 43. !52. 
Abb. 5 u, 6: [Wilh. DiUch:] 0 .. ander Buch Von der Beschrelbu.,. dero FUnI!. 

Kindtauff Herrn MAUXITII des andem I Landsrafen zu HesleI\ I etc. 
unnd von denen duumals verbrachten und celebrtrten Rittersplelen 
(Ca .. el 1601) 6, u. 3. Aufzug, 

Abb. 7: Monumentum sepulcrale ad . . . principis Mauritil Hassiae landgravii 
memoriam . . . ex[s]ectum (Cassellis 1640) fol. 53. 

Abb. 8 u. 9: W, Oillch : Kriegs,chule (Frankfurt 1689) 87. 
Abb. 10: StAM Best. 115. Waldetk. Altere Kanzleien. 1. Grafenhaus. Paket 49. 

GraE Samuel. 
Abb. 11: Zeichnung von Julius Sm.midt nam einer UmriBpause im Kupfer

stichkabinett der StaaU. Kunshammlungeh I<a"el. VgI. die farbige 
Wiederg:abe des Original. bel MAlt.TIN LWU5 : Du Ehrenkleid dH 
Sold.ten (Berlin 1936) 226. 

Abb. 12: Ausschnitt aus einem OlgemliIde von Engel v. d. Rabenau: .Kirmes 
in LondorfM (Universitatsmuseum MarburglLahn) . 
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58 Den Herren Dr. WHfried Brenne~e, Regierungsanhivrat Dr. Claus Cramer und 
Wilhelm Nlemeyer 1st der Verfasser fUr ihre ,vielfiltigen BemUhungen bel der 
Drudclegung des Aufsatzes zu gro8em Dank verp8ichtet. 
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