
Die Lohgerbereien in Marburg-Weidenhausen 
Bestand und Wandel seit dem 19. Jahrhundert 

Von Waiter Stolle 

Die vorliegende Arbeit befaSt sich mit der Lebenswelt der Weidenhauser 
Gerber, vomehmlich in der Zeit ven 189~1.950. Als Quellen dienten in erster 
Linie einige Geschiiftsblicher der ehemaligen Gerberei Reinemund (1899-1939) 
und die Aussagen mehrerer Gerber und deren Nachkommen. Vcr allem werclen 
dargestellt Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsablauf, Arbeitserziihlungen, Tech
niken und Gerate dieses Handwerkes. 

Die Entwicklung vcr 1890 

Weidenhausen war von alters her das Marburger Handwerkerviertel. Seine 
gUnstige Verkehrslage (Brlickenkopf und Tallage), das reichlich vorhandene 
Wasser und seine Stadtnahe gaben mm die Voraussetzung fur eine Art von 
IIIndustrieviertel". Hier siedelten auger den Wollwehern und Tuchmamern 
auch die Lohgerber (Loer, Uib[wJer). 

Erzeugnisse der Weidenhauser Gerber gehorten zur Grundproduktion der 
damaligen Marburger Wirtsmaft 1, Organisiert waren sie durch ein straffes 
Zunftwesen 2, das urn gleichmaBige VerhaItnisse ftir jeden Handwerker zu 
smaffen, energism in die einzelwirtschaftlimen Bereime eingriff. Die Zunft 
tiberwamte unter anderem den Einkauf des Rohstoffes, die Produktionsleistung 
und den Verkauf. Abnehmerschaft und Rohstoffbasis waren lokal bedingt '. 
Sie hingen wesentlich von der heimischen zahlenstarken Schuhmacherzunft und 
den Lederbereitern ab. Stiindige "Schime" (Verkaufsstiinde) fUr Leder und 
Schuherzeugnisse boten auf dem hiesigen Markt die Produkte dieser Hand
werkszweige an. 

1.556 waren 24 von 26 selbstandigen Marburger Lohgerberbetrieben in Wei
denhausen ansassig 4, und in den 30er Jahren des 1.7. Jahrhunderts wanderten 
die Stammvater der beiden bis in unser Jahrhundert bekannten Lohgerberfa
milien We i n t r aut (1630) 5 und 0 ern (1631) 6 ein. 

Zum Verstiindnis der Entwicklung des Marburger Uiberhandwerks (Loh-
gerber) - die Betriebe am GrUn mitgerechnet - moge folgende Tabelle dienen: 

1.566 = 26 Zunftmitglieder 7 (Witwen und Waisen zum Teil mitgezahlt) 
1.590 = 39 Zunftmitglieder 8 
1.650 = 24 Zunftmitglieder 9 

1. vg!, Le i s t er, 1.6. 
2 vgl. Kiirschner, 70. 
3 vgl. Le i s t era. a. o. 

• 

4 vgl. Weidenhauser Grabenfest (= Festschrift) 1.950, 7. 
5 vgl. Festschrift 1.7. 
6 Nach Aussage van Oietrim 0 ern , Weidenhausen. 
7 bis 9 L e i s t er, 1.6 

• 
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1776 
:1800 

:181.1. 

_ 32 Zunftmitglieder 10 
:;;;;: 58 Zunftmitglieder 11 
_ 45 Gesellsmaftsmitglieder 12 
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(diirften zahlenmaBig den Zunftmitgliedern entsprochen haben) 
63 Beschaftigte dieses Handwerk 13 

1852 
1867 
1868 
1874 
1876 
1884 
1891 

1899 
1902 
1912 
1914 

= 63 Besmliftigte dieses Handwerks 14 
= 43 Beschiiftigte dieses Handwerks 15 

(21 Meister, 17 GeseIlen, 5 lehrjungen) 
= 2:l Lohgerbermeister 16 
- 21 Lohgerbermeister 17 
= 24 Lohgerberbetriebe 18 
= 1.7 Lohgerberbetriebe 
= 1.6 Lohgerberbetriebe 
- 21. Lohgerberbetriebe 
_ 21 Lohgerberbetriebe 
= 14 lohgerberbetriebe 
- 12 Lohgerberbetriebe 

7 Lohgerberbetriebe --
- 7 Lohgerberbetriebe 

192 5 = 
1926/27 = 
1928129 = 
1930 /31 = 
193",,35 = 
1936/37 = 
1938/39 = 
1950/51 = 

6 Lohgerberbemebe 
5 Lohgerberbetriebe 
4 Lohgerberbetriebe 
4 lohgerberbetriebe 
4 Lohgerberbetriebe 
'3 Lohgerberbetriebe 
'3 Lohgerberbetriebe 
'1 Lohgerberbetrieb 

Danam ist filr die Zeit von 1.566-1.800, abgesehen von einigen Schwan
kungen, eine aUmiihliche Zunahme an ZunftmitgUedem festzustellen, wohl 
Zeichen einer steigenden Konjunktur in diesem Gewerbe. 

Erst nam 1.800 verringert sim die Zahl der Mitglieder, was mit der smlech
ten Finanzlage der Stadt zur Zeit der franzosismen Fremdherrsmaft von 
1806-1813 zusammenhangen dUrfte. - Die Angaben fUr die folgenden lahre 
konnen nimt zu den eben behandelten in Relation gebracht werden, da die 
Zahl der Beschliftigten dieses Handwerks wohl rucht der der Zunft - und 
Gesellschaftsangehorigen entsprochen hat. 

Die allgemeine Wirtschaftslage Marburgs der folgenden 30 er und 40 er 
lahre des 19. lahrhunderts war auflerst schlecht. So berichtet 1841 der Ober
bilrgermeister an das Ministerium des Innem zwecks Verbesserung der Uni
versitat 19. "Allein leider dauert der eingerissene Verfall des Gewerbestandes 

• 
10, 11 und 14 K a m mer , 2 , 20. 

12 Lohgerbergesellsmaftsordnung von 1.81:1 (5. Anhang) . 
13 Festsmrift 7. 
15 bis 17 Kammer 21.f. 
18 Adressbiimer der Stadt Marburg. 
19 K a m mer 19 (Anm. 3) . 
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nom fort, greift teilweise nom immer augenHillig urn sim, in dem bei der 
driickenden Sdtuldenlast, welche auf den hiesigen Hausbesitzern lastet, die 
Verarmung mit jedem lahre fiihlbarer wird, bei der Ubersetzung def Ge
werbe und bei dem Mangel an Verkehr und Absatz der Fleiil sim nimt mehr 
belohnt und daher viele Gewerbetreibende sich genotigt sehen, ihre Gewerhe 
aufzugeben und entweder Not zu leiden oder auszuwandem ." 

Im Verhiiltnis hierzu ging es dem Gerberhandwerk remt gut. So betrug der 
jiihrlime Geldurnsmlag an Leder"" (1843) 40000 Taler und lag somit nom 
weit iiber dem def Marburger Wolltuchfabrikation, dem nachst grogeren Wirt
schaftszweig, mit nur ;0000 Taler Umsatz. Auch scheint die 1833 wiecler ge
griindete Gerbergesellsmaft 22 bewuBt ihre Mitgliederzahl konstant gehalten 
zu haben (vg!. Tabelle, die Jahre 1828-43), urn eine Oberbesetzung und damit 
eine Verelendung ihres Handwerkzweiges zu verhindern, - gehorten def Ge
sellsmaft dom aIs giinstiges Regulativ die beiden fUr jeden Betrieb notwen
digen Lohrniih!en. 

Hergestellt wurden bereits damals (1843) vomehrnlim OberIeder und Soh!· 
leder. Aum waren die Gebiete der Rohstofferzeugung und der Abnehrnersmaft 
die gleichen wie die der Klein- und Mittelbetriebe nach 1890. Bauern und 
Metzger aus der Gegend von Kassel und Marburg lieferten die benotigten 
Haute ; und das fertige Leder wurde vorwiegend auf die groBen Messen nach 
Frankfurt/Main geliefert. Die Absatzgebiete bestanden somit nimt mehr wie 
im Mittelalter aus einem "Singular-en Lokalmarkt'~. Der notige Transport er
folgte bis zurn AnsmluB Marburgs an die Eisenbahnlinie Kassel-Frankfurt 
(1850) mit groBen Frachtwagen oder, wie wir aus einer Vorvatererzahlung 
horen, auch mit einem gewohnlidten Schubkarren. 

Die giinstige Lage der Messestadt Frankfurt inmitten der groBen EichenwaI
der und den damit verbundenen Lohgerberbetrieben in der Rhein-Moselgegend, 
Hessen·Nassau, der Rheinpfalz, dem Siegerland und den Niederlanden (Smiffs· 
verkehr!) hatte diese Stadt schon seit dem 1.8. Jahrhundert immer mehr zur 
Zentrale ftir die westdeutsche Lederbranche werden lassen 23. 

Aum in den 50 er Jahren smeint, an der Zahl der Besmiiftigten gemessen, die 
Lederproduktion trotz Marburgs AnsmluB an das Bahnnetz nur konstar,t ge· 
blieben zu sein 24. 

Erst mit den 80 er Jahren beginnt sich, verglichen an den Betriebszahlen, ein 
Zuw,ms in diesem Handwerk abzuzeichnen, was wohl mit dem AnsmluB 
Kurhessens an PreuBen 25 und der spateren Reichsgriindung zusammenhangt. 
Es handelt sim hier urn den Zeitabschnitt der sogenannten "Griinderjahre". 

20 K a m m e r 20 (Tabelle). 
22 vgl. Anmerkung 5. 
23 vg!. Geschicnte der Handelskammer FrankfurtIMain. S. 1191. 
24 vgl. K a m mer 20: HOer 1850 erfoIgte AnschJuB der Stadt an die Eisenbahn

linie Cassel-Frankfurt hatte den Handel nur wenig belebt". 
25 vgl. K a m mer 187. Entwiddung der stadt. Wirtscnaft unter preuB. Oberhoheit . 
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Die Zeit von 1890-195° 

Mit den 90 er Jahren des vorigen Jahrhunderts setzte dann der starkste 
Riid<gang in dem Weidenhiiuser Gerberhandwerk seit 1800 ein (vg!. Tabelle!). 
Dee Grund ruerfiir lag bei versdUedenen Faktoren, van denen der wichtigste 
die imIner weiter fortschreitende Industrialisierung 26 gewesen sein durfte -
war doch seit vorgeschichtlichen Zeiten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in 
der Gerberei keine einzige Maschine verwendet, sondem "jede Arbeit von Hand 
ausgefiihrt" worden. Das anderte sich schnell mit der Erfindung und dem all
gemeinen Gebrauch der Dampfmaschine, den mechanism betriebenen Walk
Hissern, Haspeln, Walzen, Lederpressen und Lederhammern der 70 er und 
Soer Jahre. Hinzu kamen die urn die Jahrhundertwende aufkommenden Ent
fieischungs-, Spalt- und Pfalzmaschinen und einige Erfindungen zur Verein
fachung des Gerbverfahrens. 1883 entded<te der Amerikaner A. 5 c h u I z die 
Zweibadchromgerbung und 1.893 sein Landsmann Denis M art i n die Ein
badchromgerbung. 1911 erfand der deutsche Chemiker E. 5 t i a s n y die syn
thetischen Gerbstoffe "in Form von Hiifs-, Austausch- und Kombinations
stoffen". Durch diese Entded<ungen trat eine beschIeunigte AusschaItung der 
aus der Zeit der Zunft beibehaItenen rein handwerklich gefiihrten Klein- und 
MiUelbetriebe ein. 

Den Schritt vom Handwerksbetrieb zur Fabrikation untemahm in Weiden
hausen nur ein Gerber. Es war Georg 5 a u e r und dessen NachfoIger Georg 
Rei n emu n d I dessen Betrieb sdl.On in den 70 er J ahren in den Adressbii
chem aIs "Lederfabrik" gefiihrt wurde und der a1s der "Matador" (A. Mootz) 'r/ 

unter den Weidenhiiuser Gerbem gait. Aber auch er behieIt bis zuletzt das 
aitere Verfahren der EichenIohe - Grubengerbung bei und stelIte seinen Betrieb 
nur zu einem geringen Teil auf masminelle Arbeitsweise urn. Eine Dampf
maschine (seit 1.880!), zentral geheizte Trockenraume, memanische Walze und 
eine von der Gerbergesellschaft unabhlingige eigene Lohmiihle gaben diesem 
Betrieb jedoch. einen enormen Vorsprung den iibrigen WerksUitten gegeniiber. 
Er baute groBe HalIen und Trod<enboden und konnte somit in groBerem Malle 
produzieren. Er war nicht wie die iibrigen Weidenhliuser Betriebe in seiner 
Abnehmerschaft auf die Frankfurter Messen und die hiesigen Schuster 28 ange
wiesen. Die Absatzgebiete des Reinemund'smen Leders verteUten sich liber 
Gesamtdeutschland und erreichten bis 1.91.1. sogar die Doppelmonardtie Oster
reich-Ungam 29, 

26 vgl. Maissen Sff. 
27 Das FoIgende fuBt unter anderem auf def Grundlage einer miindl. Befragung im 

Winter 1.967/68. Die Gewmrsleute sind ieweils in Klammem genannt und werden 
im Anhang mit kurzen biographischen Oaten aufgefUhrt. 

28 Louis Weintraut belieferte vorwiegend Schwa.lmer Schuster. 
29 Ab sa t z g e b i e t e des Weidenhauser leders von 1910-3:1 (Reinemund) waren: 

Gesamtdeutschland: DUsseldorf, Koln, DUisburg, Krefeld, Wuppertal, Bannen, 
Bielefeld, Remscheid, Hameln, MUnster, Bochum, Dortmund, Paderbom, Koblenz, 
Bingen, Frankfurt/Main, Marburg, O<kershausen, Kirchhain, Biedenkopf, Treysa, 



Die Lohgerberbetriebe Weidenhausens im Jahre·1884 und -1938/39 

! 
• • , 

1884: 
Weidenhauser Str. 
Weidenhauser Str. 
Weidenhauser Str. 
Weidenhauser Str. 
Weiclenhliuser Str. 
Weidenhauser str. 
Weidenhauser Str. 

.. ,,--

,. Sdunidl, I. 
16 Matthai, C. 
21 Sdunidt, D. 
28 Sauer, H. 
40 Geidt, P. IT 
55 Geidt, D_ 
62 Dem, D. 

Weidenhauser Str. 70 
Weiclenhauser Str. 82 
Weidenhauser Str. 88 
Weidenhauser Str. 99 
W eidenhauser Str. 100 

Weidenhauser Str. 103 
Auf dem Wehr 5 

Weintraut, I. 
Scherer, Ph. 
Dern, Georg 
Weintraut, D. 
Weintraut, G. 
Weintraut, G. 
Sauer, Georg 

Im selben Jahre bestanclen Am Griin foIgende WerksHitten : Bog, C.; Geidt, P. 1.; 
Sauer, Georg; Sauer H.; Weintraut, c.; Weintraut, G. H .; Weintraut, 1.; Weintraut, I. 

1938/39 ' 
Weiclenhauser Str. 70 Weintraut, I. I. 
Weidenhauser Str. 72a Weintraut, Heinrim 
Auf dem Wehr 5 Reinemund, Georg 



WaIter Stolle 

Die wirtsmaftlichen Verhaltnisse der Betriebe gestalteten sim recht unter
schiedlim. Es gab auger der Reinemund'smen (Sauersmen) Lederfabrik nur 
miulere und kleine rein handwerklich gefiihrte Betriebe, die zum Teil auf eine 
Teilung des vaterlichen Besitzes zuriickzufiihren waren. IIJeder wollte selb
standig und kein Angestellter des Bruders sein." (Hans Weintraut). Reim
tiimer gab es in dieser Zeit nimt zu verdienen. So Hans Weintraut: liEs ist nom 
kein Gerber reim gestorben." Die Zahl der Gesellen smwankte in den einzel
nen Betrieben zwischen sechs und zwei 30. - Leider konnen iiber die wirt
schaftliche Situation dieser Klein- und MiUelbetriebe keine exakten Angaben 
gemacht werden, da aus diesem GroBenbereich nur Gesmaftsbiicher in einem 
Betrieb vorhanden sind und mir eine Einsimt in diese aus Gesmaftsinteresse 
nicht gewahrt wurde. - Nom in den 90 er Jahren stand das Ansehen eines 
solchen Werkstatteninhabers in Marburg, gemessen an der damaligen Indu
strielosigkeit, recht homo BesaB doch fast jeder dieser Betriebe zusatzlich eine 
kleine Landwirtsmaft, die dem Gerber eine solide Grundlage gab und ihn 
gegen Notlagen absicherte. Cute Vorstellungen hiember geben uns iibertrie
bene AuBerungen einiger Marburger Mitbiirger, wie z. B.: ,In Weidenhausen, 
das waren alles Millionare." 

Arbeitsmilieu und Wirtschaftsentwi ck lung 
Alle Betriebe gehorten einer stark versippten Lohgerbergesellschaft an, die 

z. T. eine freiwillige Fortfiihrung des vergangenen Zunftwesens aus der Zeit 
vor 1809 31 darstellte und somit an dem zogernden Obergang zur Fabrikation 
ein wenig beteiligt gewesen sein diirfte. Die Satzung dieser Gesellschaft konnte 
leider nicht mehr aufgefunden werden. Doch mag sie sich in einigen Teilen auf 
die Ordnung von 1811 gestiitzt haben. 

Die wichtigste Aufgabe dieser Korporation, der jeder beitragspfHmtig war, 
diirfte die Verwaltung und Unterhaltung der beiden Lohmiihlen gewesen sein. 

Siegen, Melsungen, Frankenau, Aroisen, Bad Wildungen, GieBen, Grlinberg, 
Ulricnstein, Offenbacn, Wiesbaden, Hersfeld, Darmstadt, Gelnhausen, AIs
feld, OberurseI, Berlin, Hamburg, Hannover, Llibeck, Flensburg, Braun
scnweig, Stettin, Bremen, Hannoversch-Miinden, Alfeld (Leine), HalIe, Leip
zig, Halberstadt, Dresden, Eisenach, Heidelberg, Worms, Mannheim, Karls
ruhe, Offenburg, Freiburg i. Br., Tuttlingen, Hechingen, Miincnen, Regensburg, 
Speyer, Bamberg, Freudenberg, Asdtaffenburg, Miltenberg, Metz, Breslau, Dan
zig, Posen, Konigsberg. Und Osterreich-Ungarn (bis 1911.): Budapest, Temesvar, 
Szalbadka und Esseg (Slavonien). 

30 Rei n emu n d: 6 GeselIen; Diedrich und Karl D ern: 4 Gesellen; Louis 
We i n t r aut: Familienbetrieb. 

31 1809 (Franzos. Fremdherrschaft 1806-13) Durdt Dekret vom 22. Januar 1809 
Aufhebung der Ziinfte und "Gewerbekorporationen" (vg!. Kamrner 13). 
1811 Griindung einer Lohgerbergesell schaft zu Weidenhausen, vgI. ihre Ord
nung von '18:11. 
1816 Wiedereinfiihrung der alten Zunftverfassung (vgl. Kammer 22). 

'1833 Freiwillige Aufgabe der ZunftpriviIegien und Wiederaufnahme der Gesell
scnaftsordnung von 1811. vgl. StAM 1.9 i. Nr. 351. 
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Noch bis zum ersten WeItkrieg wahlte man reihum auf der Jahreshauptver
sammIung (Weintraut), die eine richtige "Schwatzbude" war und deshalb auch 
smerzhaft "polnischer Reichstag# genannt wurde (Dietrich Dern), den Vor
sitzenden der Gesellschaft; ein alterer Meister, cler die Lade mit den Akten 
betreute und die Blimer liber die Einnahmen und Ausgaben der Miihlen flihrte. 
Die Wahl des Vorsitzenden war bis ca. 1.905 (Carl Dern) immer AnlaB fur ein 
kleines Fest mit der sogenannten "Meisterklir" aIs Hohepunkt, auf der der 
auserwahIte Meister zum Zeichen flir sein nun anzutretendes Amt und das 
somit in ihn gesetzte Vertrauen mit einem kIeinen Kranzchen aus Kunstblumen 
bekront wurde. - SoIche Kranzchen hob man nom lange Zeit auf und hielt sie 
in Ehren. - Das Fest klang aus bei Bier, Krautsalat und Wiirstch.en (Carl und 
Elisabeth Dern). 

Zum SeIbstverstandnis des Gerbers gehorte es, die Zugehorigkeit zum Beruf 
durc:h eine bestimmte Kleidung zu betonen. 50 gab es auBer den durch die 
Arbeit bedingten Lederschiirzen und Holzschuhen eine besondere "Ausgeh
montur" 32, die aus langen sch.warzen kalbsledernen 5tiefeln, gelbem Jatkchen 
und hellgelber (Mootz: "quittegelber") Stoffschiirze mit griinen VerschluJl
bandem (Weintraut) bestand. 

Die wirtschaftliche Lage der Gesellen war zumindest noch vor '9'4 recht 
besmeiden. En Geselle bekam vor dem 1.. Weltkrieg zwischen 1.5,- und 
24,- Mark Wochenlohn (Mootz, A. und H. Happ). Nach Feierabend ging 
er nich.t selten, wenn er verheiratet war, einer Nebenbeschaftigung nach 33. 

Nur der unverheiratete Gesel1e, der sich. bei seinem Meister in Kost und 
Logis befand, konnte ab und zu, ohne SdlUlden zu machen, "ener druf mach.e" 
(Mootz). Der Spruch : "Schnaps ist des Gerbers Muttermilch" (G. Reinemund) 
gaIt nur flir den, der es sich leisten konnte. Die Ernahrung einer Gesellenfamilie 
war zu dieser Zeit durch.aus durftig. Der Sohn eines ehemaligen Gesellen be
richtet: "Nach der 5chule habe ich dem Vater das Essen immer bringen miissen. 
Es gab dicke Suppe, Gemiise und Fleisch, da der Vater ja schwer arbeiten 
muJlte. AlIes drehte sich urn den Vater. Zu Hause gab es nie Fleisch, hOchstens 
mal in der Suppe. Manche Haute wurden mit Kopf geliefert. Vater brachte 
dann im Winter etwas von dem Kopffleisch 34 mit, wenn die Ratten nkht dran 
waren". (Mootz). 

Dem Inhaber der groBen Gerberei, der den Weg zur Fabrikation geschafft 
hatte, ging es zu dieser Zeit wirtsdtaftlidt rech.t gut; ihm brachten, soweit aus 
vorhandenen Bilanzen, dem Einkauf und Verkauf zu ersehen ist, im Gegensatz 
zu den Klein- und Mittelbetrieben noch. die Jahre 1.899 bis 1.91.4 eine kleine 
Produktionssteigerung. Der Jahresbarwert ("liquide Mitte!") dieses Betriebes 

32 Vereinzelt von alten Gerbern nom bis zum ersten Weltkrieg getragen. 
33 1. Moo t z gerbte den Bauern Hasenfelle und iibernahm die Namtsmimt in 

der Lohmiihle, welmes einen lohnzusmlag mit sim bramte ('1898 fUr eine: 2,40 
Mark) . Wilhelm H a p p verdiente sim nom etwas Geld, indem er als Kegel-
• • Junge gmg. 

34 In kleineren Betrieben auch von der Familie des Meisters verwendet (Weintraut). 



294 WaIter Stoll. 

(Reinemund) stieg von 84 000 Mark (1899) auf '43 000 Mark (1914), Mit dem 
ersten Weltkrieg trat plotzlim, abgesehen von einigen Smwankungen (1919 
und 1926) aum hier ein Produktionsriickgang ein. Von 1927 bis 1930 bestand 
die Jahresleistung, gemessen am Hauteverkauf, aus 707 und van 1930-1934 
nur nom aus 608 Hauten. Gleidtzeitig trat ein aIlmahlidter Preissturz im Ein
kauf der Haute 35 und im Verkauf des Leders '" ein. 

Es fehIte der notwendige Absat>. "Wir wurden das Leder nimt mehr los, 
unser Lager quall iiber,lI (Henriette Reinemund). Viele Gerbereien schlossen 
ihren Betrieb oder smufen sim eine zusatzliche Nebenbesmaftigung~. Van 21 

im Jahre 1891 bestehenden Betrieben gab es 1936 nur nom ganze 3 Werkstiitten 
(vg!. Tabelle). Aum in den folgenden Jahren smien sim, wie wir aus dem Ver
brauch der Lohe sehen, die Produktion zu verringern. So wurden van 1.929 his 
'933 jiihrlim rund 1 510 Zentner und von 1938 bis '939 nur nom 1 116 Zentner 
benotigt. Soweit damals Betriebe noch vorhanden waren, stellten sie jetzt ihre 
Arbeit ein (Reinemund 1943). Nam dem Krieg eroffneten infolge der wenigen 
Arbeitsmoglichkeiten und der mangelnden Warenversorgung einige Gerbereien 
nom einmal fur kurze Zeit ihren Betrieb (so Reinemunds von 1946-1950). Die 
Konkurrenz der chemismen Gerbung, das Aufkommen van Kunststoffen, die 
geringen Verdienstmoglichkeiten, die unangenehmen Arheitsverhaltnisse, wie 
der Gestank der Felle und der abgestandenen Briihen liellen smlielllim dieses 
Handwerk in Marburg-Weidenhausen bis auf die Firma Weintraut oHG aus
sterhen. Letztere hatte sich '1949 auf c:hemisrne Kurzgerbung und einen Leder
handel urngestellt. 

Am Namwums wurden in dem hier behandelten Zeitraum nur nom wenige 
ausgebildet, meist nur die eigenen Sohne 38, soweit sie nic:ht in einer anderen 
Stadt ihre Lehrzeit ahsolvierten. (50 war '192'1-'1934 Hans Weintraut im Betrieb 
des Vaters besmaftigt.) Die Gesellenpriifung legte man bei einem Weiden-

35 Der HauteeinkauE (Reinemund) betrug : 
1919-1921. 1 PEd. Kuhhaut (ungegerbt) ca. 12,- Mark 
(1922-1923 1 PEd. Kuhhaut (ungegerbt) bis zu 16 000,- Mark, Inflation) 
1924-1928 1 PEd. Kuhhaut (ungegerbt) ca. 0,70 Mark. 
1929 1 PEd. Kuhhaut (ungegerbt) ca. 0,60 Mark. 
1930 1 PEd. Kuhhaut (ungegerbt) ca. 0,50 Mark. 
1931 1 PEd. Kuhhaut (ungegerbt) ca. 0,30 Mark. 
1932 1 PEd. Kuhhaut (ungegerbt) ca. 0,20 Mark. 

36 Der HauteverkauE - Vacneleder - betrug: 
1919-1921 1 PEd. Vameleder ca. 33,- Mark. 
1924-1928 1 PEd. Vameleder ca. 4.- Mark. 
1929 1 PEd. Vameleder ca. 2,90 Mark. 
1930 1 PEd. VacheIeder ca. 2,80 Mark. 
1931 1 PEd. Vacheleder ca. 2,50 Mark. 

37 Reinemunds erOffneten einen LederhandeI, schlossen den Zwismenhandel aus 
und konnten somit billig den Verbraumer (hauptsachlich Schuster) direkt be
lieEem. 

38 /lOa Lehrjungen mehr verdarben als niitzten". Es bestand die GeEahr, daB sie die 
teuren Haute verschnitten (Henriette Reinemund). 
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hauser und einem auswartigen Meister ab. Die meisten Gesellen kamen von 
auBerhalb, so Louis Moo t z wn 1890 von L a n g e n h a i n bei Esdtwege 
undWilhelm Happ von Wiesenthal in derRhiin. 

Arbeitsablauf und Gerate 
Verarbeitet wurden in erster Linie Felle von Rindern, die je nam Geschlecht 

und Alter andere Bezeichnungen trugen. So unterschied man beim mannlichen 
Tier: Rinder-, 5tier- und Omsenhaute und beim weiblichen Tier: Rinder-, 
Kalbs- und Kuhhliute. 

Urn die Haute fUr den Transport zum Gerber haltbar zu machen, kannte 
man vier Techniken, namlich 39; 1. Trocknen der Felle, 2. 5alzen der Felle, 
3. Trockensalzen der Felle, 4. Pickeln der Felle. 

Die gebraudiliche Weidenhauser Konservierung bestand vor 1.900 Un Trock
nen der Felle und nach der J ahrhundertwende immer mehr aus der zuverlassi
geren Salzkonservierung (Georg Reinemund). Das Salz entzog den Hliuten das 
Wasser und verhinderte somit eine Faulnis. 

Die Fellieferanten waren meistens die Metzger und Bauern der Marburger 
und "Casseler Gegend" oder einfame Hautehandler, wie z. B. Ado r f in 
Weidenhausen. Im Gegensatz hierzu bezog die Reinemundsche Lederfabrik 
meistenteils ihren Rohstoff von Genossenschaften und Vereinigungen aus 
Mittel- und 5iiddeutschland 40. Eine Sendung bestand meist aus 5-26 eingesal
zenen Hauten 41. Einzelstiicke lieferten nur die Bauern und Metzger. Das Ge
wimt pro roher Haut smwankte zwischen 48 und 60 Pfund. Durm die Gerbung 
bei Sohlleder verlor sie immer rund urn die Halfte des Gewimtes, so dafl ihr 
Ledergewimt nur nom 23-29 Pfund betrug. 

39 vgl. Maissen 45 f. 
40 In den Jahren 1917-1934 versorgten foIgende Hautelieferanten die Gerberei 

Reinernund: 
a) G e nos 5 ens c h aft e nun d Ve rei n i gun g e n: Genossenschaft fiir 

Haute- und Fettverwertung in CasseI - Filiale GieBen. Hauteverwertung Darm
stadt, - Hanau, - Mainz, - AalenIWiirtt., Oberstein (Nahe), - Trier, -
Rheingau (Schierstein), - Saarbriicken, - Saarlouis, - St. Goarshausen, -
Ernslahnstein. Vereinigte Fellhandlungen Rosenthal in Wetzlar. Hautever
kaufsvereinigung Kreuznach, - Worms, - Bingen. Freie Vereinigung Wies
badener Metzger. Fleischerinnung FrankfurtIMain, Breisgauer Hautelager 
(Freiburg). 

b) Sarnrnellager der Heeresverwaltung Cassel. 
c) Ha n dIe r: A. Beck in Chemnitz (Lager Fulda) , Sonnenberg und Engels in 

Wetzlar, Meyer Oppenheimer I in Langsdorf. 
d) Bauern, Metzger und Kleinsthandler der Kreise Marburg, 

Ziegenhain und des Hinterlandes: GroBseelheim, Mellnau, Rauschenberg, Cal
dem, Allna, Cappel, Wetter, Beltershausen, Michelbach, Heskem, Wehrda, 
RoBdorf, Lohra, Willingshausen, Holzburg, Dautphe, Weidenhausen, Gladen
bach und Ulrichstein (VogeIsberg). 

41 Das SaIz entzog Feuchtigkeit und machte somit die Haute fiir den Transport 
haHbar . 
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Die Bearbeitung 

Was s ern (2 Tage-vor190o 14 Tage) 

WaIter Stoll. 

Im ersten Arbeitsgang wurden die Haute enthomt, mit einer fortlaufenclen 
Nummer versehen und zwei Tage in einer Grube, frUher einem Bach 42 gewas
sert. Die Felle wurden somit gespiilt und vorhandenes Salz entfernt. Anschlie
llend kamen sie in die Kalkgruben, bei anderen Meistem auch "Ascher" 43 

genannt. 

K a I k g rub e (7-13 Tage) 
Hier blieben sie im Sommer 7-10 und im Winter etwas Hinger, namIidt 

9-"3 Tage (Oberleder 3 Wochen). Alle zwei Tage mullten die Felle heraus
geholt und der sich am Boden abgesetzte Kalk mit dem "Aufriihrer" 44 aufge
riihrt werden, bis die Kalkbriihe 4S die Poren iiffnete und sich die Haare viillig 
entfemen lieBen. Hierauf wurden die Haute von zwei Mfumem mit langen 
"Kalkzangen" (H. Weintraut) und einem dritten mit dem "Aufheber" (H. 
Weintraut), einer Stange, an deren Ende sich 1 his 2 Haken befanden, einzeln 
herausgefischt, kurz in Wasser getaucht und vom anhangenden Kalk befreit. 

Haarhaum 
Danam wurden sie auf den halbrunden, schrag gestellten Schab- oder "Haar

baum# gezogen und mit dem stump fen leimt gesmwungenen "Haareisen" 
"gegen den Strich" der Borsten enthaart 46. Diese Arbeit wurde fmher in der 
sogenannten IIWassersmaft", einer einfamen Oberdamung in der Nahe des 
Bathes, ausgefiihrt. Smwere Haute, die man nicht mit dem Korpergewicht an 
den Haarbaum pressen konnte, klemmte man zwismen "Baum" und "Vor
brett", das man vor den Korper stellte. 

Die Felle wurden gewendet und an den unebenen Stellen 47 ihrer Fleischseite 
und an ihrem "Kern" (mittlere Bahn der Haut) mit dem "Falzeisen" 48 auf 
einem rechteckigen Bock, dem "Falzbock", von Fleismresten 49 befreit. Das 
Ubrige, die Seiten, der Kopf und der Hals wurden auf dem "Baum" mit dem 

42 In Marburg-Weidenhausen: im Erlen-, Pulver- und Lohmtihlsgraben. 
43 "Ascher", da die Grube frUher anstatt Kalk mit Pottasche versetzt wurde. 
44 Stange, an deren Ende sich ein kleines Brett befand (vgl. Musriihrer) (Weintraut). 
45 Kalkbrtihe: Auf 1 m] kamen ca. 10 kg Kalk. 
46 Die Haare wurden gesammelt, getrocknet und an die Polstereien und WeiBbinder

gesmafte (Hausputz) sowie Spinnereien (fUr Militardecken) verkauft. 1 kg Kuh
haare erbramte 1929 40--60 Pfennig. 

47 z. B. Stellen, an denen sich die Htiftknochen der Tiere, besonders bei Ktihen, 
durchgedrutkt hatten. 

48 Mit dem Falzeisen wurden die Haute (bei Oberleder) auf eine bestimmte Stiirke 
gebracht. Die Schneiden wurden nam jedem Scharfen durch Befetten und krafti· 
gem Hin· und Herstreichen auf einem russ. (Russen) oder dt. Stahl umgelegt, so 
daB sie im rechten Winkel zum Eisen standen. 

49 Die Fleischreste wurden gesammelt und als Leimleder an Leimfabriken verkauft 
oder im eigenen Haushalt zum Starken von Deckchen und S<htirzen verwendet. 
(Henriette Reinemund). 
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W a!:serkm;tetl 
1. Arbeitsgang ::::; Wassern der gesalzenen Ha ute (z Tage lang) (ca. 1946/47: Gerber 
Hans Weintraut mit 2 Lehrjungen in der Gerberei - heute GebrUder Weintraut OHG) 

links: Kalkgrllbe (Aufsrnlagen der Haute) 
reen ts: Haarbaum (:s Mann beim Enthaaren) 
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links: 2 Mann beim Erltfleischen der Haute auf dem Haarbaum (mi l dem scharfen, 
biegsamen "Oegen") 
recht s: '1 Mann am rechteckigen Falzbock mil dem Falzeisen. Zwisrnen Bock und 
Mann das Vorbrett 
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Letzter Arbeitsgang heim SohlIeder. 
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Links: gestapeite, am " Hochruck" halbierte Haute 
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LolIgerberei 
am Erlengraben 
(~ogen. Wasserschaft) 
des Gerbers 
Louis W e i tI t raIl t 
Die Wande waren gleich
zeitig als Lohkuchengeruste 
ausgebaut. 
Aufnahme aus dem Jahre 
1912 im Besitz von 
Carl De r n . 

LolIgerberei 
am Pulvergraben 
(Georg 
Weintraut) 
Links das Loh
kuchengerust. 
Aufnahme aus dem 
Jahre 1925 im 
Besitz des Bild
archivs Marburg 
(Nr. 14 926) 



Lohgerbereien 
am Erlengrnben 
Aufnahme aus dem 
Jahre 1925 im Besitz 
des Bildarchivs 
Marburg 
(Nr. 14 927) 

Lohl11uhle 
(mit Wasserrad) 
am Pulvergraberz 
Aufnahme um 1920 
im Besitz von 
Carl 0 ern 
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biegsamen "Scherdegen" 50, der so scharf wie ein Rasiermesser war, bearbeitet. 
AnschlielSend wurde die Haarseite mit dem "Streicheisen"', einem stumfen 
"Srnabeisen", von "Gneist und Grund" gereinigt und mit Wasser abgespiilt. 
(Oberleder kam noch in Beitze aus Tauben- 51 oder Htihnermist, die das 
verkalkte Leder wieder schen geschmeidig machte.) 

Far b g a n g (3 Wochen) 
Nun wurden die srnneeweilSen Haute ("BIagen") iiber Stangen in die 

"Farben" gehangt, die aus 8 (bei anderen Werkstatten aus 6-10) Gruben 52 

bestanden. Letztere waren mit gesteigert konzentrierter "Sauerbriihe" (Ober
leder: siiller Briihe) gefiillt und wurden von den Hauten nacheinander durch
laufen. Die erste Grube war mit der sogenannten "Stinkebriihe", der ausge
Iaugtesten Bruhe des vergangenen Arbeitsganges gefiillt. 

Dann foIgten sechs weitere Gruben, die ebenfalls mit "Sauerbriihe", bereits 
benutzter, gesauerter Gerbbriihe (Oberleder : siiJler Briihe) gefiillt waren und 
abschlielSend die 8. und letzte, die mit frismem Wasser und unverbrauchter 
Lohe angesetzt war und somit die sta.rkste Briihe bildete. 

1. V e r s e n k (4--0 Wochen) 
Zwischendurch werden die Haute alle 3 Tage "aufgeschlagen", d. h. aus den 

Gruben (allen 8) geholt und auf einem Rost, der die Halfte der Grube bedeckte, 
iibereinander gestapelt, urn die Briihe durmzuriihren. Waren die Haute nach 
ungefa.hr 3 Women gut aufgequollen, kamen sie fur 4-6 Wochen in den 
"ersten Versenk", eine bis zur Halfte mit Sauerbriihe (Oberleder: siiJler Briihe) 
gefiillte Grube. Auf ihrer Fliissigkeit schwamm der "Schwimmer" (Hans 
Weintraut), ein Holzdeckel, den man nacheinander mit Hauten und Lohe be
laden an Seilen herabliell. Das Blindel deckte man mit gebrauchter Lohe, Latten 
und Steinen ab. Nach 4--0 Wochen wurden die "Gruben gezogen", d. h. die 
Briihe herausgepumpt und die Haute an einem Eckzipfel urn eine kurze, ca. 
1 m lange Stange, den "Lohkniippel" gelegt und mit einem Seil, dessen Ende 
eine Schlinge besall, hochgezogen. Wahrend dieser Arbeit mullte man die Haut 
mit einem Lohkniippel klopfen und somit von der Lohe befreien, was oft AnlaJl 
zu Hiinseleien bot. Gem stellte man einen Neuling in die Grube, der da.lIl durch 
geschicktes Schiittein der oben an den Seilen Stehenden die Lohe iiberbekam. 

50 Oberleder mit einem Smabeisen oder dem Schlichtmond, der hauptsachlich von 
WeiBgerbem benutzt wurde (Weintraut) . 

51 Diese Beize stank so sehr, daB der Geruch oft tagelang an den Handen haftete 
(Hans Weintraut). 

52 Diese Farbgruben, die sich in den Kleingerbereien meist im Freien befanden, 
hatten ungefahr folgende MaBe: 2,50 (1,80) m x 3 (1,80) m zu 2,50 (2) m. Sie 
waren rechteddg, in den Boden emgegraben und roit 6 cm starken und ca. 40 cm 
breiten Eidtenbohlen ausgekleidet. An den BrettstoBkanten waren 1 cm starke 
RilIen angebradtt, die mU Moos verkeiIt, wasserdicht gemadtt wurden. Die Gru
benecken wurden roit ViertelrundhOlzern verzapft. Metall wurde wegen Verfar
bung des Leders ni<ht verwendet. 
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2. Ve r s e n k (3 Monate) 
Waren die Haute von der Lohe befreitl wurden sie gewendet und kamen in 

den "Zweiten Versenk u (dessen Arbeitsablauf genau wie del des ersten verlief). 

,. Ve r sat z (3 Monate) 
Hierauf kamen sie 3 Monate in den "ersten Versatz", eine leere Grube, in 

welche die Haute schichtenweise mit Lohe bestreut wurden (am IIHochriick" 
etwas mehr, da hier am di<ksten) . AnschlieBend wurde sie abgede<kt und mit 
Sauerbriihe (Oberleder: siiBer Briihe) "abgetrankt". 

2. und 3. Ve r sat z (6 Monate) 
Es foIgten noch zwei gleiche "Versatze" von je 3 Monaten. Im 3. und ietzten 

fUgte man auBer Lohe noch gemahlene "Valonea" 63 bei. 

Summe der bisher benotigten Zeit: ca. 15 Monate 
(Oberleder: nur 9 Mon.te) . 

Dieser Stoff intensivierte (Weintraut) die Gerbung und verlieh den Hauten 
einen graulichen Schimmer (Blume) und Mehrgewicht (G. Reinemund). Das 
nicht so starke Oberleder benotigte keine IIValonea" (Weintraut) . Im nachsten 
Arbeitsgang wurden die Haute wieder herausgeholt, abgeklopft, der Lange 
nach von Kopf bis Schwanz halbiert und auf den Tro<kenboden geschafft, am 
"Hochrii<k" mit 3 Nageln an eine Stange geheftet, aufgehangt und fiir h6ch
stens einen Tag leicht getrocknet, danach beiderseits abgekehrt, mit dem 
"Schli<ker", feiner Sandstein oder grober Stahl mit Holzgriff (Weintraut) "ge
stoBen", d. h. die Falten herausgestrichen, (bei Oberledergerbung wurden nun 
mit dem Krispelholz die Narben herausgedrii<kt). Sodann wurde das Leder mit 
Leinol oder Tran "gesdunert" und norn.mals filr einen Tag bei 40 0 getrocknet 
(bei Reinemund mit Dampfheizung), danarn. mit einem nassen Lappen befeurn.
tet und in der Walze 54 geglattet (das verlieh tllglanz), gewogen und fiir den 
Versand verpa<kt, d. h. zu Ballen gerollt, zum Schutz in grobes Pa<kleinen ein
genaht und auf die Bahn ss gebracht. 

Gewinnung und Verarbeitung der Lohe 
Die pflanzlimen Gerbstoffe gehoren zu den aItesten und standen in ihrer 

Verwendung bis zur eigentlichen Entde<kung der Chromgerbung im vorigen 
Jahrhundert an erster Stelle. Man bevorzugte Pflanzen mit hohem Gerbstoff
gehalt (Tannin), wie ihn in unseren Zonen die Rinde und das Holz von Eimen, 
Fimten, Edelkastanien und Weiden besaBen. "In friihesten Zeiten wagte man 

53 Gerbstoffreicne Fruchtbecner, der im ostlicnen Mittelmeergebiet heimiscnen Eicne 
- Quercus Valonea-. 

54 Die Walze (RoUe) alterer Ausfiihrung bestand aus einer auf einer dicken Stein
platte bewegbaren MessingroUe, deren Lager an einem senkrecht stehenden mit 
Griffen versehenen Balken befestigt war und mit einem Kasten voller Steine be
schwert war. Zum leichteren Ridden der Rolle, konnte der Gewichtskasten mit 
einem FuBhebel angehoben werden (Dietrich Dern). 

55 Vor dem Bau der Main-Weser-Bahn auf groBen Pferdewagen oder Schubkarren 
nach FrankfurtIMain gebracht. 
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kaum eine junge Eime zu fallen. Dem Gerber standen daher nur die Rinden 
alter Baume zur Verfiigung. Dieselben farbten jedoch beim Gerben das Leder 
nimt hell, sondern dunkler, und zwar rotlich. Daraus entstand in Verbindung 
mit der ebenfalls friih verwendeten Fichtenrinde die Bezeichnung 'Rotgerberei', 
im Gegensatz zur 'WeiJSgerberei', die sich auf die Anwendung von Alaun (Alu
miniumsalz) silltzte." (Maissen, 55 f). 

In den Weidenhauser Gerbereien verwendete man nur die Rinde von Eichen 
und vereinzelt von Fichten. Hinzu kam seit dem vorigen Jahrhundert als beson
ders hochwertiges Gerbmittel die Beimischung von gemahlener Valonea, die 
durchsdmittlirn ca. 29 % Tannin besitzt. Die heimisrne Eirnenrinde wurde von 
Bauern meist aus dem Hinterland 56, wie Sinkershausen oder aus Niederweimar, 
Allna und Elnhausen in eigenen Waldern angebaut. 20 Jahre brauchte ein 
Stamm, urn geschiilt werden zu konnen. lm Frtihjahr (Ende April, Anfang 
Mai) wurde geemtet. Man lieB beim Fallen der Baume einen groBeren Stumpf 
stehen, der bald mehrere Triebe ansetzte, die nach weiteren 20 Jahren als kraf
tige Stangen geschlagen und entrindet werden konnten. Man bezeichnete diese 
Art des Anbaus als "StocksdUag" (Weintraut) . Die abgepulte Rinde wurde im 
Wald zum Trocknen zu Hiirden gesetzt, zu Lasten gebunden und auf groJSen 
mit Pferden bespannten Leiterwagen von den Bauern, die zum Teil bis zum 
1. Weltkrieg noch ihren blauen Trachtenkittel trugen, angeliefert. 

lm Hof des Gerbers hat man dann die Rinde gewogen und die Bauem gleich 
ausgezahlt, der Preis 57 richtete sich nach dem Gewicht der Rinde. D ie Lohbiindel 
wurden im sog. "Bau" (Dietrich Dem) oder auf dem Dachboden der Wasser
werkstatt (Reinemund) gelagert und von hier nach Bedarf mit den Zugkiihen 
der eigenen Landwirtschaft in eine der beiden Lohmiihlen 58 der Gerberinnung 
gefahren und gemahlen, anschliellend auf groBe Sacke abgefiillt und in "Wan
nen" (flache geflochtene Korbe) ihrer Verwendung zugefiihrt. Die spater durch 
den GerbungsprozeJS ausgelaugte Lohe kehrte man zusammen oder fischte sie 
mit dern "Fischhahm" (Weintraut), einem schmetterlingsahnlichen Fanginstru
ment, heraus und tTUg sie ungefahr ein halbes J ahr an einem eigenen Ort zu-

56 Reinemunds bezogen von 1.929 bis 1941 aus folgenden Dorfern ihre Lohe: 
Niederweimar, Sinkershausen, Allna, Elnhausen, Caldern, Diedenhausen, Fron
hausen, Frohnhausen, Hermershausen, Lohra, Weitershausen, Rodenhausen, 
Rischenbach, Friebertshausen, SeeIbach, GIadenbach, Wehrshausen, Haddams
hausen, .Cyriaxweimar, Ruchenbach, Michelbach, Romershausen, Bellnhausen, 
Dilschhausen und 1941 Fichtenrinde von der Waldgemeinde RoBdorf. 

57 In den Jahren 1929-33 kostete :1. Zentner durchschnittlich 3,90 Mark, 
in den Jahren 1934-37 kostete 1. Zentner durchsdmittlich 4,30 Mark, 
in den Jahren 1938-39 kostete 1 Zentner durchschnittlich 5,20 Mark. 
Der Jahresverbrauch an Lohe der Firma Reinemund betrug von 1929-33 durch
schnittlich 1510 Zentner und von 1938--39 1116 Zentner. 

. SS Die Miihlen befanden sich am HKa.mpfrasen" (abgebrochen) und hinter dem 
Weidenhauser Briid<:enhauschen am HPulvergraben". Reinemunds besaBen eine 
eigene Milhle. 
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sammen. Die Lohe muJ5te leimt anmodem. Hierauf folgte das "Lohkumedap
pele" (Dietrim Dem). Ein auf einem erh6hten Brelt stehender Formkasten 
(die "Form") wurde mit der "Lohgabel" gefiillt und vom "Dappeler", der sim 
an einer horizontal angebrachten Stange festhalten konnte, mit den nackten 
FiiBen eingetreten. In spaterer Zeit verrichtete diese Arbeit eine uLohpresse" r 

deren smwerer PreJlkopf durm eine Kurbel regelmaJlig angehoben wurde. Die 
fertigen "Lohkumen" 59 bramte man dann in den ca. 1,20 m groJlen deckel
losen "Metzkorben" (Dietrich Dern), die man an einem Henkel uber def Schul
ter hielt, zum Lufttrocknen in die iiberdachten IILohkuchengeriister" (Dietrich 
Dem). Sie wurden spater meist als Haushrand oder zum Beheizen des Leder
trockenraumes (wie Torf) verwenclet. 

Arbeitserzahlungen der Weidenhliuser Gerber 
Die hiesigen Arbeitserzahlungen und Vorelterngesdtimten aus dem AlItag 

der Weidenhauser Gerber wurden gesammelt, urn die Lebenswelt und das 
Denken def hier behandelten Berufstragerschaft noch zu verdeutlichen. 

Die Voreltem- oder Vorvatergeschichte 60 ist eine besondere Form def Sage 
und die Arbeitserzahlung (Memorabile), ein iiberlieferter Aussdmitt aus der 
"eint6nigen Fulle des Werktages" des Erzahlers. Beide bilden "Formen leben
diger volkstiimlicher Rede" und zeugen somit von den Vorstellungen und dem 
Weltbild dieser sozialen Gruppe und ihren Verhaltensnormen. 

Unter den hier wiedergegebenen Erzahlungen nehmen die lustigen und witzi
gen den groBten Raum ein. Ihnen folgen die ernsten Arbeitsgeschichten aus den 
WerksHitten und Geschaftsbereich des Gerbers, insbesondere Unfallserzah
lungen und solche, die die eigenen wirtschaftlichen Verhaltnisse betreffen. 

A. Lu s tig e A rb ei t s e r z a hI u ng e n (aum Voreltemgesmimten) : 
Sie zeugen meist von einer durch das Geschaftsleben geformten Pfiffigkeit 

und dem Verlangen, durm kteine SpaJle den smwierigen und rhythmismen Ar
beitstag etwas aufzulockern, geben aber zugleim als Aussmnilt wirkUmen Ge
schehens Einblick in die soziale Lage von Gesellen und Meister. 

I) Eines Tages war einmal ein Geselle, "der nicht so ganz astrein war"", 
meinem Vater frech gekommen, woraufhin dieser ihn ohrfeigte. Die Angelegen
heit wurde von dem Betroffenen angezeigt und kam vor den Schiedsmann. Dort 
stellte der Geselle unverschamte Forderungen an Schmerzensgeld, die der 
Schiedsmann jedoch auf Grund der Aussagen meines Vaters erheblich ver
ringerte. Nach der Verhandlung trennte sich mein Vater von seinem Arbeiter 
rnit den Worten: HDie Fischreuse, die du dem Nachbar gestohlen hast, die ist 
aber wieder an ihrem Ort, wenn ich nach Hause komme." AIs der Vater darauf
hin seine Werkstatt erreichte, riefen ihm schon die anderen Gesellen von feme 
zu: "Er hot'se schon gebromt". (Er hat sie - die Reuse - smon gebramt.) 

5. Marz 1968, Dietrim Dern (geb. 1906) 
, 

59 Ein getrockneter lohkumen hatte die MaBe von ca. 1.5 x 1.8 cm zu 6 cm. 
60 Die hier behandelten Termini wurden von Hendrik Beeker iibemommen, vgl. aus: 

H Voreltem- und Arbeitsgeschichten", Leipzig, 1.9.57 . 

• 
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2) Eines Tages bemerkte mein Vater und die anderen Arbeiter, dall ein Go
selle sim immer mit einem kleinen Deckelkorbmen, ehe er nam Hause ging, am 
Lohkuchengeriist aufhielt und ein paar Kuchen darin verschwinden lieB. Da
raufhin taumten die iibrigen Gesellen die vordersten der Lohkuchen, bis sie 
sich smon vollgesaugt hatten, in J auche und stellten sie wieder an wen Ort 
- worauf der Dieb wohl nie mehr Lohkuchen gestohlen hat. 

5. Marz 1.968, Dietrich Dem (geb. 1.906) 

Beide Geschichten haben wir wohl im Zusammenhang der schlechten wirt
schaftlichen Verhaltnisse in damaliger Zeit zu verstehen. 

3) Ein Gerbergeselle bekam immer von seiner Frau in einem 'IZinnchen 11 

(Henkelkorbchen mit Deckel) seinen Kaffee an den Arbeitsplatz gebracht. 
Schon von weitem rief sie mit wer quakenden Stimme, ehe sie den Hof betrat: 
"Hier is(t) die Breu (Briihe)!" Als sie eines Tages wieder die Werkstatt betrat, 
stellte sie in Gedanken das Korbchen auf ein Fall, das mit Fliissigkeit gefiillt 
war und auf dessen Oberflache dickes Zeug und Haare sich abgesetzt hatten. 
Die vermeintliche feste 5chicht gab nach, und das Korbchen samt "Breu" ver
sank unter dem Gelachter der anderen Gerber. Ihr Mann aber fluchte 
fiirchterlich. 5. Marz 1.968, Dietrich Dem (geb. 1.906) 

4) Weidenhausen war friiher ein typisches Ackerbiirgerstadtchen. Fast jeder, 
aum die Gerberl besaB eine kleine Landwirtsmaft. So hatten wir eines Tages 
die KartoffeIn ausgemacht und waren nun dabei, das noch leicht griine "Kar
toffelgras" zu verbrennen. Vater wuBte, wie smwierig das war und hatte vor
gebeugt. - Als er auf den Acker kam, rief er Mutter und den anderen Frauen 
zu: "Ich habe Euch auch einen Kuchen mitgebracht", was natiirlich allgemeine 
Freude bereitete. - Doch welche Oberraschung. Vater hatte sie gefoppt. Er 
meinte, einen Lohkuchen zum Anheizen des Kartoffelfeuers, wie wir ihn fUr 
unseren Hausbrand benutzten. 5. Marz 1.968, Dietrich Dern (geb. 1.906) 

5) Vor dem Bau der Main-Weser-Bahn fuhren zweimal im Jahr, namlich 
zur Oster- und Herbstmesse, 5pediteure das fertige zu Ballen gepackte Leder 
auf groJlen mit Pferden bespannten Leiterwagen nach Frankfurt/Main. Einmal 
fielen bei solch einer Fahrt die obersten Ballen in der Nahe des (spater erbauten) 
5tidbahnhofs herab und landeten in einem nahen Teich (5chutzpfuhlteich). In 
Frankfurt angekommen, driickte der Handler wie immer den Preis, als es aber 
zurn Wiegen der Ballen kam, drehte sich das Blatt. Das Leder hatte, da es sich 
voll Wasser gesaugt hatte, ein enormes Gewicht. Diesmal machten die Weiden
hauser Gerber ihr Geschaft. 8. Marz 1.968, Hans Weintraut (geb. 1.907) 

6) Wie bei uns zu Hause immer noch erzahlt wurde, fuhr ein Geselle, als 
Marburg noch keinen EisenbahnanschluB hatte, das zu Ballen gerollte Leder 
mit einem 5chubkarren bis nach FrankfurtIMain. Unterwegs kehrte man dabei 
mehrmals ein und starkte sich. Hierbei hat sich einmal folgendes ereignet: 
Wahrend der ermiidete Geselle eine Pause eingelegt hatte, urn in einem Wirts
haus bei einem Bier oder so was auszuruhen, drehte irgendein Smelm den 
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drauJSen stehenden Schubkarren herum, so daB dieser jetzt wieder mit seiner 
Fahrtrichtung nach Marburg zeigte. Als der Gerber die Schenke verliell, legte 
er in Gedanken den T raggurt urn, ergriff die Holmen des Karrens und fuhr 
weiter. Erst als er die ersten Hauser von Marburg sah, merkte er, dag er in die 
falsche Richtung gefahen war. - Mein Vater nannte sogar noch den Namen 
des Betroffenen. 5. Marz '968, Dietrich Dem (geb. 1906) 

Die letzten beiden Geschichten verdeutlichen die Schwierigkeiten des 
Ledertransportes vor 1.850. Wie grog waren dom z. T. die Strapazen in der 
"guten alten Zeit", dafl sich solch eine (in Marburg noch ofters belegte) Ge
schichte, wie sie uns in der Erzahlung 6) erhalten ist, ereignen konnte. 

7) Einer unserer Gesellen soUte einmal friihmorgens in der Lohmiihle am 
Kampfrasen Eimenrinde mahlen, da die Miihle der Innung gehorte und von 
jedem benutzt wurde, stand das Mahlwerk auch des Nachts nicht still. Doch als 
der Gerber sich dem einsamen Gebaude naherte, sah er in den nahen Wiesen 
eine geheimnisvolle weille Gestalt durch den Nebel schweben. Der Geselle be
kam es mit der Angst zu tun. Er eilte smleunigst nach Hause. AIs er sim bei 
volligem Tageslicht wieder an die Stelle traute, sah er zu seinem Erstaunen 
einen Bauern in weigen Hemdsarmeln beim Mahen. 

5. Marz '968, Dietrich Dern (geb. 1906) 

B. Ern s teA r b e its e r z a h I u n g e n (auch Voreltemgeschichten): 

1.) Wie ich Kind war, wurde einmal eine ganze Partie Haute, die mein Vater 
nach Kassel geliefert hatte - ich glaube, es war an die dortige Heeresverwal
tung - wieder zuriickgeschickt, und zwar mit der Begriindung: Sie seien un
brauchbar. Dieses zuriickgeschickte Leder war in Kassel sichtbar beschadigt 
worden. Mein Vater hieriiber sehr erbost, erzahlte die Angelegenheit einem 
bekannten jiidischen Fellhandler aus Kassel, der meinen Vater bat, die ganze 
Sendung im derzeitigen Zustand zuriickzuschicken. Er wiirde sich der Sache 
schon annehmen. Tatsachlich wurde die Fracht diesmal, sogar fiir den normalen 
Preis, angenommen. 1.4. Marz 1.968, Henriette Reinemund (geb. 1.890) 

2) In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts lag der Haute- und Leder
handel sehr oft in jiidischen Handen, so kam es, dall die Marburger Gerber auf 
einer Frankfurter Friihjahrsmesse ihre Erzeugnisse nicht loswerden konnten. 
Ihr Geschaft wurde boykottiert und samtliche Haute mug ten wieder mit nach 
Marburg zuriickgenommen werden. Daraufhin hat mein Vater mit einem Juden, 
den er besser kannte, gesprochen, welcher folgendes sagte: "Wie lang dauert 
dann das noch, bis ihr in Marburg merkt, daB ihr ohne unsre Leit net sein 
konnt.# Es war die VergeltungsmaBnahme auf eine offentliche Aussprache, die 
der damalige "Bauernkonig Bockel" 1 in Marburg gehalten hatte. 

8. Marz "968, Hans Weintraut (geb. 1907) 

1. vgl, Leister, 1.6. 
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Hier wird uns eine Erwiderung der Juden auf die Bockelsme Bewegung in 
Marburg uberlieferl. Es durfte die erste offentlime Versammlung Bockels in 
Marburg vom 9. 11. 1886 gemeint sein. Dr. Otto B 0 eke I (1859--1923), 
genannt der Bauernkonig, beUitigte sich als hessismer Sozialreformer und 
Volkserzieher. Er strebte einen existenzfarugen Mittelstand (Arbeiter und IIge
sundes Bauerntum" im Sinne von "Blut und Boden") mit den radikalen Mitteln 
eines gezielten Antisemitismus an. Er versuchte, den jiidischen Handler auszu
schalten und griindete Konsumvereine und Darlehenskassen, z. B. ].887 Er
richtung eines Handelsauskunftsbureaus in Wetter bei Marburg. Bereits in 
diesem Jahr gaIt Marburg als die Hochburg des hessischen Antisemitismus. 
(vg!. Mack, Riidiger: Antisemit. Bauernbewegung in Hessen - 1887-1894.) 

Wetterauer Gesmimtsblatter 1611967 

3) Vater und Grogvater waren eines Tages mit unserem Hund spazieren 
gegangen, urn die Xcker zu inspizieren. Hierbei packte der Hund einen Feld
hasen und rig diesen. Die beiden Manner befiirmteten nun, bestraft zu werden 
und versteckten den Hasen in einem nahen Gebiisch. Ihren Gesellen zu Hause 
besmrieben sie diese Stelle und sagten : "Dort Iiegt ein wunderbarer Hase." 
2 Tage darauf sagte ein er dieser Gesellen zu Vater : "Der hat aber gut ge
s<hmeckt". 5. Marz '968, Dietrim Dern (geb.1906) 

4) Als der "Trojedamm" in Weidenhausen nom nimt gebaut war, gab es im 
Frilhjahr, wenn die Lahn durch das viele Schmelzwasser anschwoll, immer 
Hochwasser. Das Wasser iiberflutete dann die Werkstatt und stand bis in 
unsere Kiiche. Ein Geselle, den die Wellen eines Tages in der Werkstatt iiber
raschten, wollte nom sdmell einige Gegenstande in Sicherheit bringen, be
merkte aber nimt, daB das Homwasser bereits die Bohlenabdeckung der Grube, 
die mit dem Werkstattboden absmloll, fortgesmwemmt hatte, und fiel hinein. 
Erst sein Geschrei machte die anderen aufmerksam, die sofort herbeigeeilt ka
men und ihn herauszogen. 5. Marz 1968, Dietrim Dem (geb. 1906) 

C. Au ss priiche zum Berufs se lb s tv e r s tandni s: 

1) "Mein Vater behauptete: Wer beim Herausziehen der Felle (mit Zange 
und Haken) aus def Kalkbriihe sim bespritzt, ist kein Gerber, ein emter Gerber 
kann diese Arbeit im Anzug und Zylinder ausfiihren." 

2) "Die Smarfe des Scherdegens priifte man mit dem Daumennagel, es 
muBte im Finger ziehen. So etwas moB man spiiren, das kann man nicht 
erlemen." 

3) "Flir den Gerberberuf mulS man geboren seini wenn man kein Gefiihl 
dafiir hat, lernt man es nie." 

4) "Schnaps ist des Gerbers Muttermikh" i ein Geselle, der es sich einiger
maBen leisten konnte, verbrauchte pro Tag 1/ 4 Liter Schnaps," 

5) "Nur der ist ein Gerber, der mindestens 2 5 0 000 Taler auf der Bank hat." 

19. Februar 1968, Georg Reinemund (geb. 1929) 
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Der Gesell sc haftsvertrag von 1811* 

Waruend der franzosismen Fremdherrsmaft wurde durm ein Dekret vom 
22. J anuar 1809 die Aufhebung der bisherigen Ziinfte und "Gewerbskorpora
tionen" festgesetzt. Hierauf griindeten die traditionsbewuBten Weidenhauser 
Lohgerber am 23. Juni 1811 eine Gesellsmaft, die in mancher Hinsicht als Fort
fiihrung der alten Zunft angesehen werden kann. Ziel der Vereinigung war~ 
wie aus den 20 Paragraphen der damaligen Ordnung zu ersehen ist, das Wohl 
des Gewerbes, die zweckmaBige Benutzung der Lohmiihlen und ein vorgeschrie
bener Begdibnisablauf der Gesellsmaftsmitglieder. Dieser Freiwillige Zusam
menschl~ brachte das Weidenhauser Gerberhandwerk gut uber die Notzeiten 
der franzosischen Besatzung und der folgenden 30 er und 40 er J ahre, konnten 
doch die Gerber jeden neuen auBerhalb der Gesellschaft stehenden Meister von 
der Benutzung der Lohmiihlen ausschlieBen und somit eine Uberbesetzung des 
Gewerbes verhindern (vg!. S. 4). Es ist daher nicht verwunderlich, daB gerade 
dem Gebrauch der MUhlen ganze 7 Punkte der Ordnung gewidmet sind (§ 3-<)). 
Weitere 7 Paragraphen (§ 12-18) behandeln das Begdibnis von Mitgliedern, 
urn, wie es im Vorwort heiBt, "den mit Todt abgehenden Mitmeistern ein an
standiges Begrlibnis zu sichern". Die iibrigen 6 Absatze betreffen Mitglieder 
und Leitung der Gesellschaft. Eine Leichenkasse, in die man alle 6 Monate 
zwisdten einem und vier Goldgulden einzahlen muBte, und eine genaue Be
stimmung, wer den Sarg zu tragen und wer im Leidtenzug mitzugehen hatte, 
gaben den Beerdigungen einen festen Rahmen und ein feierliches Geprage. 

Der Wille der Oberlebenden, dem Toten noch nach seinem Ableben eine Ehre 
zu erweisen, zeugt von einer starken Gemeinschaftsbindung der hiesigen Ger
ber, was nicht nur durm wirtschaftliche Gesichtspunkte erkHirt werden kann. 
Es ist vielmehr Ausdruck der Gefiihlswelt, des soziopsychologischen Hinter
grundes dieser Handwerkergruppei - waren dodt alle Gerber miteinander 
versippt und verschwagert, wie man an ihren Familiennamen sehen konnte, 
was unter ihnen ein starkes Zusammengehorigkeitsgefiihl und Traditionsbe
wuBtsein erweckte. 

Das ist deutlich im § 2 der Ordnung ausgesprochen mit der Zweckbestim
mung ' daB "das Handwerk der Lohgerber, welches in Marburg seit fiinfhundert 
Jahren bestanden, ferner bestehen und sich erhalten momte". In § 3 kommt die 
Familientradition in folgenden Worten zu Ausdruck: "Die beiden Lohmiihlen, 
welche von unseren U r - U r - U r - G roB e I t ern angelegt und auf ihre 
Kosten erbauet." 

Eine Ursache dieser Verhaltensweise diirfte auch in den dorfahnlidten Ver
haltnissen Weidenhausens zu suchen sein, bildet doch der eine StraBenzug 
inmitten der Garten und Acker immer eine iiberschaubare GroBe, so daB man 
jeden Bewohner von Jugend auf genauestens kannte. Aum diirften gemeinsame 
Gefahren wie Kriegszeiten und die bis in unser Jahrhundert jahrlich auftreten
den Uberschwemmungen schon friiher die Anwohner auf die Notwendigkeit 
von Nachbarschaftshilfe und Gemeinwesen, sei es auch nur in der loses ten 
Form, hingewiesen haben . 

.. Das Original dieses Vertrages befindet sim heute in Marburger Privatbesitz. 
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Der Vertrag hat folgenden Wortlaut: 
Prateetur des Werra Departments 
3. Abteilung 

• 

die Vereinigung der hiesigen Lohgerber, wegen Benutzung der Lohmuhle 

... Den Lol1gerbermeistern der Stadt MarburglLahn gereient aul die Eingabe 
v. 3:2 . Mayen zur Resolution, wie dem von lhnen wegen Benutzung der 
hiesigen Lohmuhlen abzuschlieflend Gesellschattsvertrag und zwar de,..1len Ar
tikel mU der Veranderung ohnbedenklien abgesenlossen werden kann, dafl die 
alten Meister des Handwerks von der Entrientung des Eintritt GeIdes Irei sein 
sollend. Die exscribirten Aetenstucke gehen anbey zuruck. 
Nachdem die Lohgerbermeister der Stadt Marburg, theils zum befleren Be
tri ebe ihres Gewerbes, und zweckmafligeren Benutzung der ihnen angehorigen 
beyden Lohmuhlen, theils um den mit Todt abgehenden Mitmeistern ein ar.
standiges Begrlibnis zu sichern, zu einem gesellsenaltlichen Verein sich ent
schlossen ha ben, so sind dieselben uber umstehenden Punkt ubereingekom-
men. 

1 

Alle Mitglieder, weldle bei der aulgehobenen Lohgerberzunft gestanden, sind 
in diese Gesellsenalt aIs Mitglieder umsonst anzunehmen / = weilen solene 
senon vorhin, mehr denn vier Reiensthaler von einigen sechs, zehn und vier
zehn R-thlr bezahlt worden sind =/ diese Mitglieder muflen vors erste jiihr
lien alles das was aul beyden Mahlen haftet mithin alle Abgaben; als: Was
serzinsen, Grundzinsen, Gesdlofl und d=gl. entrienten. 
die ferner nun ankommende Meister, die Sahne aus der Gesellsenaft dieses 
Handwerks wenn sie Barger werden und das Handwerk vor sidl treiben wol
Ien, werden als neue Mitglieder angenommen, gegen Erlangung vier R-thIr. 
und den hierinnen enthaltenen Puneten. Erscheint aber ein Fremder / der in 
dieses Handwerkes Gesellsenaft aufgenommen zu werden verlanget, der soil 
sich ohnbedingt mit der gantzen Gesellschaft abtinden, bevor er sien der 
beiden Lohmuhlen, als ein anderer Meister gebrauchen kann und darf. 

2 

SoUen aus den(en) iiltesten Meister zwey auf ein ]ahr durch die Mehrheit der 
Stimmen enolihlet werden, welche aIs Vorsteher die Gesellschaft regieren und 
so weil aIs moglich aulredl t erhalten solIen, damit das Handwerk der Loh
gerber welches in Marburg seit funfhundert ]ahren bestanden, ferner be
stehen und sich erhalten machte. 

3 
die beiden Loh-Muhlen, weIche von unseren Ur-Ur-Ur-Crofleltern angelegt 
und auf ihre Kosten erbauet - und bisher erhalten worden sind, bleiben ferner 
wie vorhin zum Gebrauch fur jedes Mitglied und Meister der Gesellschaft / 
doch in der Ordnung defl wie varhin. 

4 
Das Lohstoflen in beiden LohmahIen das nach der Reihe in der Tabelle an
flingt und lortgehet / und keiner dem anderen vorspringen soil, um aUen 
Uneinigkeiten die nothige Grentzen zu setzen. 

5 
Wer zum Lohstoflen die Muhle einnimmt, der darf nicht ranger aIs 24 Stunden 
sich derselben bedienen, nach VerIauf dieser Frist mufl er wieder abgehen 
und die Mahle rein seinem Nachlolger einriiumen. Wer dagegen handelt, der 
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soil z,wey Croschen, van jeder Slund, die er langer stOpt Strafe erlege" und 
an die Cape deT Gesellschaft bezahlen und zum Besten deT beiden Lohmuhlen 
am Ende des lahres verrechnet werden. 

6 
SoIlte ein Meister, wenn er in deT Mahle Loh stopt, durm schwaches Wasser 
;:;;: odeT gropes Wasscr odeT andere Ursachen die tmvermeidlich waren ab(g)e
halten werden, se in Quantum Loh zu stopen, so soU er sich mit sed1shundert 
Pfund begnugen lass en, wozu ihm Zeit his er fertig ist gelassen wird. WeT 
uber dieses fun!zig odeT mehrere Pfunden dennoch gestopen hat, soil von 
funfzig Pfund vier Groschen Strafe erIegen, zum Besten deT Casse. 

7 
fin jeder Meister darf u. soli das gestopene Loh nicht eh er au s deT Mahle ab
fahren, his solches gewagen ist, damit am Ende eines jeden Jahres ersichtlich 
wirdi wie viel Loh ein jeder gestopen hat! als wornach die Abgaben, die auf 
den Muhlen haften a proportion der Consumtion reguliert werden konnen. 
Auch sollte der Fall kommen, dap in die LohmUlllen ein nothige Bauerey 
oder Reparaturen vorkommen solte und abern kein Geld so lches .IIl bestreiten 
in (der) Cape ware, so soIl das hier zu nothige von jedem Meister auf dem 
Fup seines gestopenen Lohes, als ein extra Zulage repartiert und erlloben wer
den, damit niemand die Muhle zum Namteil der Proportion Duper activitaef 
kommen m ochten. 

8 
In der Lohmuhle am Pulver Graben soli ein Meister nur aUein an einem 
Stock Loh stopen, Keine zwey Meister aber zugleich so lches erstattet werden. 
Wenn ein Meister ein Stock vertauschet VO'l einem anderen Meister, so solI 
er selbst s topen oder den anderen vorbey gehen lass en, damit der Nachfolger 
nicht gehindert werden mochte, bey Strafe von sechs ggl. zum Besten der Cape. 

9 
So oft als es nothig seyn will, die Lohmuhlsgraben zu riiumen, soIl jeder 
Meister, entweder in Person erscheinen, oder einen tuchtigen Stellvertretter 
zur gemeinschaftlidlen Arbeit aufstellen. Wer ausbleibt, so il um Neun ggI. 
gestrafet werden und soIche an die Casse bezalllen . 

• 0 

Wenn aus den Konigl. Waldungen Loh an die Lohgerber angewiesen wird, so 
soil soIches in gleiche Theile wrter die Meister vertheiIet werden, und jeder solI 
sdJuldig seyn soldus anzunehmen. 

H 

der jungste Meister in der GeseIlsdraft ist schllIdig, wenn bey der Gesellsdtaft 
etwas anzusagen soIches umsonst zu verridtten z. b. das Lohschii len allf den 
Waldungen oder wenn in Betref der Lo/lmuhlen oder wenn etwas zum Nach
theil der Proportion vorfallen sollte, bey jedem Meister eine Versammlung zu 
bestellen. Wobey nom we iter anzumerken ist, dap derjenige welcher ausblei
ben wird, in zwey ggl- Strafe verfallen soli, zum Besten der Cas se, auch soil 
er mit dem zu fdeden seyn, was die Anwesende Mitglieder der Gesellsdtaft 
beschliepen werden. ., 
die S t e r ben s fall e betreffend, soIlen alle Verstorbenen, aus der Gesell
schaft und deren Haupgen open von derselben und dep en Acht jungsten Mei
ster und Mitglieder zum Grabe getragen und beerdigt werden. Wer von die-
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sen acht Trager, ohne erhebliche Ursad7.e ausbleibt, soil aent ggl. Strafe er
legen in die Leimen Casse und an den, der fur ihn fragen wird, noch weiter 
drey 8g1. bezahlen. 

1) 

lede Leiche soli van der ganzen Gesellsd1aft begleitet werden, bey strafe zwey 
8g1. I Alte und kranke Mitglieder sind dava" dispensirt. 

'4 
Sollte jemand in der Gesellschaft eine Leiche {ruhe Morgens ans tellen (?), so 
horet die Verbindlicnkeit auf, daf3 jedes Mitglied dieselbe zu begleiten sdJul
dig ware I nur die Acht Triiger und die Beyle Vorsteher muflen gcgenwiirtig 
seyn, und der leztere mull die Ordmmg aufrecht erhalten. 

'5 
Wen" Imter dene" Acht Triiger ein Verstorbcner zu Grabe gebracht werden 
5011, der ihnen nahe verwand ware = als Eltern, Schwiegereltern, Schwager, 
Gesdtwister, Kinder, Pathe und Gothe soil ein solcher Trager vom tragen 
befreyet seyn I und in solchem Fall soil von denen abgegangen - ein anderer 
zum Tragen einrucken und dies en Dienst umsonst zu verridtten sdtuldig seyn. 

16 
Stirbt eine Person in der Gesellschaft 1 e dig enS tan des, so tragen die 
sec:hs iiingsten Triiger, bei einem Kinde aber viere. Die Strafe der, welche aus
bleiben, ist in Art. :12 festgesetzet. 

17 
Wenn einer oder der andere van der ehemalig aufgehobenen Lohgerber Zunft 
sidt zu dieser neuen Gesellsdtaft nidtt freywillig begeben und diese Artikel 
zu untersc:hreiben verweigern sollte, so soil derselbe vor immer sich derseIben 
verlustig mac:hen und ausgeschloflen bIeiben. 

18 
Zur Le i c h e 11 Ca fl e solle11 alle Meister, welche die Profeflio11 treiben, 
alle halb Jahr vier ggl. auflegen. EiTte Wittwe zwey ggl. Ein Meister aber oder 
eine Wittwe, welche die Profeflion nicht frey treiben 11 sollen ein ggI. erlegen. 
Dagegen so li aus dieser Cafle an die Meister welche vier ggI. bezahlet, bei 
Sterbens Fallen zwey R-thlr. An die welche zwey ggl. bezahlt Ein R-thlr und 
an die lezteren Einen 1taIben R-thIr. so gleich vom Vorstand ausbezahlt wer
den. Kommt einer welcher die Profefl ion bey einem Lohgerber, erlernet hat 
der die L e i c hen G e s ell s c h aft aufgenommen zu werden verlanget, so 
soil er auch dem ersten Artikel vier R-thlr. baar erlegen zum besten der 
Leichen Cafle, und dann auc:h die Auflage Art. :18 bezahlen und aum das 
geniesen, was andere bey Sterbens Fallen zu erwarten haben. 

19 
Am Ende eines ieden Jahres sollen die Vorsteher sc:huIdig seyn, so wohl wegen 
der Einnal1me aIs Ausgabe der beyden L 0 h m u hIe n - C a fl e; als auch we
gen der L e i c hen - C a fl e, A b re c h nun g zu thun, welche von der 
Gesellschaft abgehoret und aprobiret werden solien. 1st solc:hes geschehen, so 
werden zwey neue Vorsteher durch die Mehrheit der Slimmen gewahlet, wel
che dann in demseIben Jahr, die Function der vorigen Vorsteher zu verwalten 
Itaben und wie ihre Vorgiinger das Ami umsonst zu fuhren versprechen. 

20 

Solte einer oder der andere der Gesellschaft sic:h weigern, die hier inn en ge
sezfe Strafen zu bezahlen, soIlen die Vorsteher dem Herrn Friedrich Ri c h-

-
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t e r davan Anzeige machen und urn weitere HUlfe und execution unterthiinig 
bitten. So geschehen Marburg am zweyundzwanzigsten ]uni; Eintausend, acht
hundert und Eilf. 

Andreas 5 a u e r - aIs Vorsteher, Heinrich 5 a u er Senior, lacoh B 0 p, 
George We i n t r aut 11r, Heinrich We i n t r aut, Ludwig Er I ens
per g e r (7), George We j n t r aut, Nicolaus Bra u er, Wilhelm B 0 P I 
lohannes We j n t r aut, Albert 5 a u er, Peter We i n t r aut, Peter 
G e i d t I Dietridt Lot z, Dietrich G e j d 2 1r, Catharina B 0 5 sin, Jacob 
D err n I Johannes B 0 f3 31r, lustus S a u eT I Casimer FT a n k, Dittrich 
B 0 P 1tr, 70hannes B 0 P Wittw., Peter De r r n I Barbara Elisabetha De T

n in, Christoph De r rn, Dieterich 5 c h m i ft, Martin G e j d t, Hein
rich De rn, Heinrich Lot Z I Helferim 5 a u er, Dieterich B 0 P 2tr, Adam 
We i n t r aut, Conrad B 0 p, Dietrich G e i d t der :1tr, 70hannes Lot z 
Wittib, Anna Christina De r n in, Wilhelm lug s t, Heinrim Sa u er 
Wittib, lacob Bra u er , lohannes G e i d t. 

Eingesehen und genehmigt. 

Marburg am 23. luny :18u 

Lohgerber Gilde vor mir erclaert haben, dafl der innen enthaltenen Verein 
wegen benutzung der Lohmuhle so wie des Begriibnisses der Mitglieder, nach 
ihrer einstimmigen Meinung abgefapt sey und sie denselben durmaus nam 
der von mir ihnen gesmehenen Vorlesung genehmigen wollten, solmes habe 
ich so wohI, aIs deren Bekenntnis der bewirkten eigenhiindigen Untersmrift 
beurkunden und dabey bemerken sollen, wie die Wittwen der Lohgerber (=) 
Heinrim B 0 p, Dietrim G e i d t, Philip Se h m i tt, lustus We i n
t r aut, sowie der George Heinrich G e i d t erclaerten, dafl sie aus Un
kundt des Schreibens, ihren Namen nimt unterzeichnen koennten, dem ge
dam ten Vereine aber ihre Genehmigung gleimfaIs ertheilten: So geschehen 
zu Marburg am siebten October im lahr eintausend und Elf 

(Stempel des Wilh. Hille , Notar zu Marburg) 

Nachtrag von :1837: 

Nachtrag zu dem § 5 der Statuten : 

Wilhelm Hill. 

Marburg am 3l.t . Octob. 1.837 

Es darf nach wie vor jeder Inhaber der LohmuhIe die Mahle 24 Stun den zum 
Stosen benutzen. Sobald wie aber der Muhlen Inhaber die MullIe stiIlstehen 
lapt so soll er die beiden Bucher, Becher, Kocher leer machen und die SchlUflel 
an lacob Weintraut abgeben, aIs denn steht es jedem Midglid frey sich der 
Mahlen zu bedinen, ausgenommen wenn der nachstfolgende hier von keinen 
Gebrauch macht und selbst einlapt. ausgenommen ist ferner die Zeit an Sonn
tagen und Feiertagen 8 bis Nammittags 4 Uhr. wer hir zu widerhandelt ... 
in eine Strafe von :12 gI. -

gelesen und genehmigt van der Notarhand 
der Vorsteher 

Peter D err n, Andreas We i n t r aut, Andreas G e i d t, G e i d t, Peter 
G e i d t, Heinrim B 0 fl, leremias Bra u e r I Martin B 0 p, Peter B 0 P I 
l. A. Sa u er, D. Wei n trau t I Dietrich G e i dt I G. Sa u er, l. Boss, 
lacob We i n t r aut I lacob Bra u er, Heinrich We j n t r aut , Dietrim 
De rrn, lacob D errn, Dietrim Se h m it t . 
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Mtindlich gegebene und mtindlidl iiberlieferte Hinweise verdankt der Verfasser; 

D e rn , earl (Zinsrneister) 
geb. 1887 Weidenhausen, Gerberssohn. Der Vater Georg De r n (geb. 
1840, gest. 1924) stellte bis etwa 1917 Sohlleder her. 

D e rn , Elisabeth (Rentnerin) 
geb. 1894 W eidenhausen, Gerberstornter. Tornter von Georg 0 ern . 

D ern , Dietrich (Gesdtaftsfiihrer) 
geb. 1906 Weidenhausen, Gerberssohn. Vater und Onkel Dietridt und 
Karl De r n (geb. 1865, 1876; gest. '953, 1929) stellten bis etwa '9'7 
Sohlleder her. 

H a pp , Hans (Schneiderrneister) 
geb. 1899 Marburg, Gerbergesellensohn. Der Vater WiIhelm Ha p p 
(geb. 1866) machte seine Gesellenpriifung in WiesenthaVRhon, arbeitete 
seit etwa 1890 in Marburg bei Reinemund. 

t Moo t z, August (Gartner) 
geb. 1894 Weidenhausen, Gerbergesellensohn. Der Vater Louis Mootz 
(geb. 1871) legte seine Gesellenpriifung in Langenhain bei Esdtwege ab 
und arbeitete seit ungefahr 1890 in Marburg bei Reinemund .. 

R e i n emu n d , Georg (Gerbermeister) 
geb. 1929 Weidenhausen, Gerbermeister und Gerberssohn, besurnte die 
Gerbersrnule in Freiberg/Sarnsen und Reutlingen. GeseIlenzeit und Prii
fung auswarts (Westenvald) . Der Vater Georg R ei n emu n d (geb. 
1895, gest. 1961) stellte bis '950 Sohlleder her, wahrend in der Firma 
vor ca. 1890 nur Oberleder hergestellt wurde. 

R e i n em u n d, Henriette (Rentnerin) 
geb. 1890 Marburg, Gerberstochter. Der Vater Georg Rei n emu n d 
(geb. 1861, gest. 1928). Sdtwester von Georg Rei n emu n d (geb. 
1895). 

W e i n t r aut , Hans (Gerber) 
geb. 1907 Weidenhausen, Gerber und Gerberssohn. 1921-34 Lehr- und 
Gesellenzeit im vaterlichen Betrieb. Gesellenpriifung bei Gebriider Wein
traut sen. 1945- 49 Aushilfe bei Gebriider Weintraut jun. (Vater: Louis 
W e i n t r aut (geb. 1862, gest. 1933). 

Quellennachweis .. 
A d r eBb ii c h e r der Stadt Marburg 

1868, 1:874, 1876, 1884, 1891, 1899, 1902, 1.91.2, 1.91.4, 1.925, 1.926/27, "1.928129, 
1.93°/31., 19341'35, "1936/37, 1938/39, 1950/5"1. 

Geschich t e der HandeIskammer z u Frankfurt / Main 
(1.7°7-19°8) - Beitrage zur Frankfurter Handelsgeschichte - Herausgegeben 
von der HandeIskammer zu Frankfurt am Main, 1.908. 

K a m me r, Richard : 
Die Finanzwirtschaft der Stadt Marburg in den ietzten "100 Jahren ("18"1"1-1910) 
unter Beriicksichtigung der Neuzeit (1890-1.91.0) 1.91.:; . 

• 



JU WaIter Stolle 

Ktirschner, Waiter: 
Geschichte der Stadt Marburg, 1934. 

Le i s t er, Ingeborg, Marburg. In : 
Marburg und Umgebung - Ein landeskundlicher Exkursionsfiihrer - Hg. vcn 
Wilhelm Lauer. 19672 ,5. 176., 

M a i s s en , Placidius: 
Det Schuh. 19582. 

SIAM, 
Bestand 19i Nr. 351. 
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