
Zur Geschichte der nordhessischen Forstfamilie Grebe 

Rudolf Immel 

Die Hessische Landesforstverwaltung hat 1981 die Abfassung van .. Biographien 
bedeutender hessischer Forstleute" in Auftrag gegeben. Das umfangreiche Week liegt 
nunmehr im Druck vor 1. Hessen hat nicht nur herausragende Einzelpersonlichkeiten 
aur dem Gebiet des Forstwesens hervorgebracht, wie z. B. die Klassiker der Forstwis
senschaft Georg Ludwig Hartig (1764-1837), Carl Heyer (1797-1856) und Johann Chri
stian Hundeshagen (1783-1834), sondern weist dartiber hinaus einzelne Familien auf, 
die in vielen Generationen, oftjahrhundertelang, dem hessischen Wald gedient, ihn in 
stiller Arbeit aufgebaut uDd gepflegt haben. Hiee sei hingewiesen aur die NameD, die 
auf dem sag. Hirschdenkmal in Dillenburg fUr den Regierungsbezirk Wiesbaden ve r
merkt sind 2, auf die hessen-darmstadtischen Familien, die Diehl in einem Vortrag 
behandelt hat 3 und auf die Generationen von Forstleuten, die von Klingelhoffer fUr 
den kurhessischen Raum zusammengestellt wurden 4. Zur biographischen Bearbeitung 
dieser Familien fehlten i. d. R. greitbare Unterlagen. Flir die o. a. Veroffentlichung 
konnten dank der Unterstiitzung durch Nachkommen nur die Vogelsberger Forstleute 
Haberkorn und die nordhessischen Familien Harnickell aufgenommen werden. Fur die 
zahlreichen, in 6 Generationen tatigen Forstleute der Familie Grebe lagen - abgesehen 
von dem wissenschaftlichen Werk des herausragenden Vertreters (Oberlandforstmei
ster Dr. Carl Grebe) - die ze rstreuten Unterlagen erst kurz vor AbschluB des Gesamt
werkes vor s und konnten somit nicht mehr rechtzeitig bearbeitet werden. Dies sei hier
mit nachgeholt, wobei versucht wird, die einzelnen Forstleute Grebe hineinzustellen in 
ihre Zeit und in den AUtag forstlichen Geschehens. 

* * * 
Der Stammvater Henricus Grebe, 

geb. 12.3 . 1733 in Ersen 
ges!. 15 . 2 . 1819 in Schachlen 

Die Vorfahren der hessischen Forstleule Grebe' sind erslmals im 17. lahr
hundert in Grebenslein nachgewiesen. Spaler finden sie sich in Dorfem des 
Diemeltales (Zwergen, Ersen). lohann Georg Grebe, geb. 1700 in Zwergen, iSI 
vermutlich der ersle Forsler in der Familie, und zwar auf GUI Sieberhausen. 
Seine beiden Sohne ergreifen den Beruf des Valers, ebenso die sechs Enkel 
und viele unler deren Nachkommen. Der altesle Sohn Henricus sland im 
Diensl der Adelich von Schachtischen Famifie und belreule den nordlich von 
Meimbressen gelegenen GUlswald liber 50 lahre lang '. 

Im Herbsl 1816 feierten Henricus Grebe und seine Ehefrau' im Saale der 
Herren von Schachlen Goldene Hochzeit. Die gedruckl vorliegende Rede 
hielt Pfarrer Deichmann, Grebenstein 9. Hierin werden das achtungswerthe 
Ehepaar, die bliihende Gesundheit und Starke seines Korpers, die Ruhe und Hei
terkeit seines Geistes hervorgehoben. Auf Rechtscha//enheit, unermiidlichen 
Fleifi, Ordnung und Sparsamkeit des Paares wird hingewiesen. Einkommen und 
Vermogen sollen in all den vielen lahren nur gering gewesen sein. Trolzdem 
so wird hervorgehoben - hal jedes der Kinder 10 die anstiindigste Hifdung und 
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Erziehung genossen, auch sind siimtlicheSohne im Dienst des Staates, des Vater
landes, der Ehre und Pj/icht gestellt und bekleiden ihre Posten mit Ruhm. leder 
Sohn, so wird betont, sei mit einer achtenswerten Gattin, alle Tochter (bis auf 
eine unverehelichte) mit achtbaren Gatten verbunden und in friedlicher Ehe 
lebend . 

Die vier S6hne des Henricus werden aHe wieder Forstleute, zwei seiner 
Tochter heiraten Forster". Sohne und Enkel begriinden den forstlichen Ruf 
der Familie. In vier Generationen, einschlieBlich der jeweiligen Schwieger
soh ne, finden sich rund 30 Nachkommen des Henricus Grebe im vorwiegend 
hessen-kasselischen Forstdienst. 

Die vier Sohne des Henricus Grebe und ihre forstlichen Nachkommen. 

I 

Ludwig August Grebe, geb. 23.3 . 1767 in Schachten 
ges!. 14.3 . 1844 in Gottsbiiren 

Der alteste Sohn des Henricus Grebe, Ludwig August, beginnt als 17-jahri
ger (1784) eine zweijahrige lagerlehre bei dem OberfOrster Samuel Rosenthal 
in Hombressen 1l. Nach AbschluB dieser Ausbildung geht Grebe zum Militar. 
Von Herbst 1792 bis 1794 hat er als lager an den Feldziigen in der Champagne 
und im ElsaB teilgenommen D . Erst nach 19 Jahren und einem Monat, inzwi
schen langst zum Oberjager avanciert, verlaBt Grebe die Truppe, urn in den 
Forstdienst uberzuwechseln. 

DaB Grebe in seiner langen Militar-Dienstzeit zu Forstkommandos abge
stellt wurde, ist nicht belegt, aber in Anbetracht der spater gezeigten prakti
schen Kenntnisse zu vermuten. 

Das lager-Bataillon vermerkt 1823 Hat kein Institut besucht 14 • Demnach hat 
Grebe keine Gelegenheit bekommen, das 1798 in Waldau erofTnete Forstlehr
institut zu besuchen. 

Am I. September 1808 wird Grebe - nunmehr 41 lahre alt - zunachst in den 
westphalischen, spater kurhessischen Forstdienst iibernommen. DaB er in der 
nun folgenden langen Dienstzeit sechsmal umziehen muBte, wird in seinen 
Akten ausdriicklich vermerkt. 

Von 1808 bis 1815 war Grebe im Hombresser Forst (OberfOrster Albert 
Rosenthal) IS tatig und zwar als Gehender Forster, spater als Titular-Forster, 
mit dem Wohnsitz in Mariendorf. Neben dem AuBendienst versah er gleich
zeitig die Biirogeschafie seines Vorgesetzten. 

In Mariendorfwar gleichzeitig der jiingere Bruder Karl Grebe als Forstlau
fer tatig. Dies wurde hoheren Orts fUr wenig zweckmaBig gehalten und fUhrte 
1815 zur Versetzung Ludwigs in die OberfOrsterei Gudensberg (Oberforst 
Habichtswald). Ein MiBstandjener Zeit machte sich auch hier bemerkbar: Im 
zugedachten Dienstort Besse war keine Wohnung zu bekommen, so daB die 
Familie nach Grofienritte ausweichen muBte in ein angemietetes dem Amt
mann gehorendes Haus. 

Ludwig Grebe bleibt nur kurze Zeit in GroBenritte. Theils urn sich zu verbes
sern, theils um seiner Heimat niiher zu kommen, wie sein jungster Sohn in sei
nem Lebenslauf bemerkt, meldete sich Grebe nach Holzhausen im Rein
hardswald; dabei konnte er si ch auf ein friiheres Versprechen des KurfUrsten 
beziehen. 
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Grebe erhalt aber nicbt den gewunscbten Dienstbezirk, sondern wird zum 
Forst Oedelsheim versetzt und hier zum Reitenden Forster bemrdert. Zwei 
Forstlaufer und ein Adjunct sind ihm bier untersteUt. Der Forst selbst geMrt 
zur Oberrorsterei Veckerhagen (Obenorster Ernst Philipp Kiel). Grebes 
Gehalt wird aufjiihrlich 200 Rtblr. nebst den hergebrachten Accidenzien angeho
ben. Wenig spater erhalt Grebe als Brigadier" der Brigade/orste Holzhausen. 
Wildhaus. WeijJenhiitte. Veckerhagen. Heisebeck und Oedelsheim als reitender 
Forster ewer Klasse 250 Thaler nebst Dreyfiig Thalernfiir rauhe Fourage. Zwan
zig Zwey Vierteln Ha/er und Vier KlaJJtern Brennholz. 

1823 wird Grebe in gleicher dienstlicher SteUung als Nachfolger Hutte
roths 11 nach Gottsburen (Obenorsterei Trendelburg) versetzt. Spater ver
merkt der Sohn Carl: Hier wurden meine Eltern gezwungen wegen giinzlichem 
Mangel an einer Wohnung zu erbauen. Eine bestimmte Menge Bauholz sei 
damals groBzligig kostenlos liberlassen worden . Das Grebe'sche Anwesen bei 
der Untermiihle entstand am Ortsausgang rechts der Strafie nach Trendelburg l8. 

Im Jahre 1834 wird der Revienorster Grebe beauftragt, im Verhinderungs
faU seinen Vorgesetzten, Obenorster Hutteroth, zu vertreten. Sein Bargehalt 
hat sich inzwischen verdoppelt. 

Gottsburen wird zu Grebes Zeit als nicht sehr freundlicher Ort gesehildert: 
Die Umgebungen des Dories haben sehr wenig Reizendes. Man konnte seine Lage 
sogar finster und traurig nennen. Ringsum nichts als Wo/d. und immer wieder 
Wald" . 

Grebes Dienstbezirk, der hier gemeint ist, war ein ausgesprochenes Laub
holzrevier mit einer GroBe von 14002 Morgen. 32 % der Flaehe waren mit 
Eiehen, 62 % mit Buehen bestoekt. Rund 1200 Morgen Eichen und 310 Morgen 
Bucben wurden noeh als Mittelwald bewirtsehaftet. 1% der GesamtOiiehe sind 
als Niederwald ausgewiesen 20. 

Fur Reinhardswalder Verhaltnisse ist es ganz ungewohnlieh, daB sieh im 
Forstrevier Gottsburen keine zu kultivierenden BloBen und Liehtungen befin
den . Damr liegt der Anteil des Nadelholzes mit 5 % der Flaehe weit liber dem 
der benaehbarten Forste. 

Grebe muB liber gute zeiehnerisehe Fahigkeiten vermgt haben. AUe im 
Taschenbueh seines Vorgesetzten, Obenorster Hutteroth, eingehefteten 
Forstkarten tragen den Vermerk gezeichnet durch L.G. bzw . ... L.F.G. ". 

Hervorragende Verdienste erwarb sieh Ludwig Grebe bei der Ausbildung 
von Jagerlehrlingen. Bereits in seiner Mariendorfer Zeit hat er damit angefan
gen und hier z. B. von Buttlar, von der Malsburg und MergeU ausgebildet, die 
aUe spiiter in herausgehobenen Positionen tiitig waren ". Alle Forstlehrlinge 
gehorten zur Familie". Die praktisehe Tatigkeit stand im Vordergrund der Aus
bildung. Das ausgetroeknete TintenfaB, so erziihlt MergeU spater seiner Enke
lin, soll nur einmal im Jahr gereinigt und gemUt worden sein. 

Wahrend Grebes Mariendorfer Zeit stand die forstliehe Ausbildung tbeore
tiseh unter den Bestimmungen des Dekrets vom 26. Juli 1811- Hier war insbe
sondere vorgesehen: Es so li an einem niiher zu bestimmenden Ort eine ,heorer;· 
sche und praktische Schule zum Unterricht der Jiiger-Carabiniers ... errichter wer
den. Vom 1. Januar 1813 soli keine Anstellung im Forstdienst ohne Besueh die
ser Schule erfolgen " . Trotz dieser eindeutigen Bestimmungen blieb das Forst
institut in Waldau gesehlossen. 
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Nach Riickkehr des Kurflirsten wurden die Bestimmungen iiber die Forst
ausbildung bald neu geregelt. Dies erwies sich als notwendig, nachdem 1816 
das 1808 von E. F. Hartig gegriindete private Forstlehrinstitut Fulda in staatli
che Verwaltung iibemommen worden war. Nach einem Ausschreiben des 
Kurflirstl. Oberforstcollegiums vom 6. April 1818 2l soli die Zahl der Anwarter 
begrenzt bleiben, wobei vorzugsweise den S6hnen van Forslbedienten ges/attet 
werde. die Jiigerei zu erlernen. Den Forstem wird verboten, junge Leute zur 
Jagd mitzunehmen, urn keine unzeitige Neigung zur Jiigerei rege zu machen. Von 
den ausgewahlten LehrfOrstem werden praktische Erfahrung, strenge Recht
lichkeit und untadelische Sitten verlangt. Sie sollenfiihig und moralisch geeignet 
sein. den Lchrlingen die nothigen Kenntnisse de,liigerei und wenigslens die 011-
gemeinen Begriffe und praktischen Ansichten uber Forstwesen und Waldbehand
lung beizubringen. Die Zoglinge sollen nicht nur fachlich, sondem auch mora
lisch gebildet werden. Damit die Zoglinge in der Jiigerei mehr als Jagdschlen· 
drian und T6dtung de, Thiere und van Forstwesen mehr als die Pfjjndung der Frev
ler gelehrt werde, werden die Lehrherren ohne Ausnahme und Entschuldigung 
verpflichtet, namentlich genannte Fachbiicher zu beschatTen. Auch die Lehr
linge sind gehalten, zwei damals neu erschienene Werke iiber Holzzucht und 
praktische FeldmeBkunst zu erwerben. 

Nach den Bestimmungen von 1818 war es nicht erwiinscht, daB ein Forster 
seine samtlichen Sohne der Jagerei widmete 21 • Wenn es Grebe trotzdem 
erlaubt wird, seine drei Sohne selbst auszubilden, so laBt dies auf eine beson
dere Stellung innerhalb der Verwaltung schlieBen. Jedoch, Der Lehrbrief(darf) 
nichr dUTch den Vater se/bst, sondern nach gehaltener Prilfung dUTch einen Forst
bedienten, mil Bemerken der Ursache, ausge/ertigl werden 26, 

Nach 19-jahriger Militiir- und 31-jahriger Forstdienstzeit konnte Ludwig 
Grebe 1839 sein 50-jahriges Dienstjubilaum feiem. Nachdem das Oberforst
colJegium und das Finanzministerium zustimmten, hat der Kurprinz und 
Mitregent eine groB angelegte Feier fur den Jubilar gniidigst genehmigt und 
zwar fur den 22. September, erstaunlicherweise mitten in der Hirschbrunft. 

Die Vorgesetzten Grebes, Forstinspector Forstmeister von Eschstruth, 
Hofgeismar, und Oberforster Hiitteroth, Gottsbiiren, leiteten die Ehrung 21 • 

Die Feier sollte im Pflanzgarten Sababurg stattfinden ". Aber alle hier getiitig
ten Aufwendungen, die bekranzte Ehrenpforte und die aufgestellte, mit 
Hirschgeweihen geschmiickte Hiitte waren vergebens. Das schlechte Wetter 
verlangte eine schnelle Verlegung der Veranstaltung in den Saal des Gasthau
ses Sababurg. Wahrend die Teilnehmer" sich im eilig geschmiickten Festsaal 
versammelten, holten zwei Revierforster den Jubiliar zu Pferd in Gottsbiiren 
ab. Forstmeister von Eschstruth begriiBte dann diesen, wilhrend Oberforster 
Hiitteroth das vom Kurprinzen und Mitregenten verliehene Silbeme Ver
dienstkreuz iiberreichte. Die anwesenden Kollegen iibergaben einen silber
nen, innen vergoldeten Becher mit der Inschrift als Heweis von Wohlwollen und 
Anhiinglichkeit, Bei immer heilerem Humor und abwechselnder Unterhaltung 
soll sich das Fest bis zum Morgengrauen hingezogen haben. 

Nach den Angaben des Urenkels Runnebaum soll Ludwig Grebe 1841 die 
Benennung der Hiitteroth-Eiche angeregt haben ". 

Grebes Ehefrau, Margarethe geb. Neutze aus Schachten, war bereits zu 
Beginn des Jahres 1842 verstorben. Wegen Alters- und Korperschwiiche dienst
unfahig geworden, wird Ludwig Grebe - 75-jiihrig - auf sein Nachsuchen mit 
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Wirkung vom 1. August 1842 in den Ruhestand versetzt. Zwei Jahre spater ver
stirbt er - hochgeachtet - in Gottsbiiren. 

Die drei Sohne des Brigadiers Grebe werden angesehene Forstbeamte; die 
einzige Tochter heiratet den Biirgermeister Ziegler in Trendelburg. 

Louis Ferdinand Grebe , geb . 18.1.1811 in Mariendorf 
gest. 17 . 4.1886 in Bredelar 

Louis Ferdinand Grebe ist der illteste Sohn des Brigadiers Ludwig Grebe. 
Die Jagerlehre beginnt er als 17-jiihriger bei seinem Vater in Gottsbiiren. 1828 
werden die Jijgerlehrlinge Louis Grebe, Georg Hillebrand und Gustav George, 
dermahlen zu Gottsbiiren vom Kurfurstlichen Justizamt auf die Wahrhaftigkeit 
in ihren Anzeigen beeidigt. Grebes Lehrbrief wird ausgestellt nach einer Prii
fung. Weil der Vater Lehrherr war, tritt Oberforster Hiitteroth als Substitut auf 
und unterschreibt und siegelt das Dokument zusammen mit zwei Reitenden 
Forstem. Der Forstinspektionsbeamte v. d. Malsburg und der Leiter der kur
hessischen Forstverwaltung, Landforstmeister E. F. Hartig, bescheinigen die 
Kenntnisnahme 11. 

Der Lehrzeit folgen Militardienst beim Jager-Bataillon (ab 1830) und 
danach der 11h-jahrige Besuch der Forstlehranstalt in Melsungen (1834/35), 
damals unter der Leitung von Oberforstmeister F. W. Gunckel. Anfang 1836 
unterzieht sich Grebe der Priifung und erzielt in den insgesamt 30 Fachem 
durchweg die Note "Gut" und besser. Im AnschluB an die Ausbildung in Mel
sungen wird der nunmehrige Forstkandidat zum Forst- und Jagdschutz in 
Gottsbiiren eingesetzt und alsbald zum Kommandofiihrer iiber fiinf weitere 
Jager besteUt". Bekam er vorher 41h ggr (Gute Groschen) Tagegeld, so wird 
dies jetzt auf 6 ggr erhoht. 

Ab Juli 1837 wird L. F. Grebe als Forstaccessist" bei der Forstinspection 
Habichtswald " (Oberforstmeister von Eschwege) in Kassel verwendet. 
Zugleich ist er als Taxations-Inspector bei den Betriebseinrichtungen fast 
samtlicher Staats-, Stadt- und Gemeindewaldungen dieses Bezirks eingesetzt. 

Nach Il-jahriger Tatigkeit in Kassel wird Grebe 1848 als Revierforster mit 
der Verwaltung des Forstreviers Sielen beauftragt. Zwei Jahre spater wechselt 
er in gleicher Eigenschaft nach Heisebeck. Beide Dienststellen gehorten 
d.mals zur Oberforsterei Gottsbiiren (Oberforster E. W. Hamickell). Nach 
dem Wegfall der Oberforstereien und der Neuorganisation der Forstinspectio
nen (1851) kommt Heisebeck zur Inspection Veckerhagen (Forstinspector 
Mergell). Als Revierforster in Heisebeck war Grebe legitimiert, als ijfJentlicher 
Anklijger in Ei!fijllen bei Forst. Strafverfahren aufzutreten. 

Das Grebe iibertragene Forstrevier Heisebeck war 1835 durch den Zusam
menschluB mit dem friiher selbstiindigen Oedelsheim 3S erheblich vergroBert 
worden. Ihm stehen deshalb ein in Oedelsheim wohnender Forstaufseher" 
und drei Forstschutzdiener zur Seite. 

Grebes damaliger Dienstbezirk umfaBte eine Flache von 10 140 Morgen "
Die Waldbestockung setzte sich nach Angaben Grebes aus dem Jahr 1851 
zusammen aus : 
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Louis Ferdinand Grebe 
(I81J -1886) 

Forstmeister Carl Grebe, Veckerhagen 
(1853-1922) 
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Oberlandforstmeister Or. Carl Grebe 
(1816-1890) 

--

Forstmeister Ludwig Grebe, Hombressen 
(1890-1945) 



Buchenhochwald 
Eichen 
Nadelholz (etwa zur Hiilfte Ficbten und Kiefem) 
Zur Umwandlung in Nadelholz bestimmt 
Pflanzwald oder otTene Huteflachen 

5630 Morgen (56%) 
224 MorgeD (2 %) 

1063 MorgeD (10%) 
563 Morgen (5%) 

2770 Morgen (27%) 

Der fUr damalige Zeit hohe Anteil an Nadelholzbestanden und zur 
Umwandlung in Nadelholz vorgeseheDen Flachen (15%) zeugen von der gro
Ben Zahl devastierter Bestande, die nicht mehr in Laubholz zu verjiingen 
waren. PflaDzwald und otTene Huteflachen - mit nur unzureichender Holz
produktion - weisen auf die bohe Belastung mit Waldweide und Mast hin. Das 
Betriebswerk von 1848 bemerkt bei vieleD Forstorten durch Holz- und Streunut
zungfrevelhqft zerstortund schlagt deshalb folgerichtig Umwandlung in Nadel
holz vor. 

Grebe hat sich der Ursacben des schlecbten Waldzustandes intensiv ange
nommen. In der Zeit zwischen 1800 und 1850 hatte die Zahl der Familien urn 
25 % zugenommen. Grebe stellt 1851 in einem Bericht fest, daB trotz der Beviil
kerungsvermehrung innerhalb seines Dienstbezirkes die landwirtschaftliche 
Nutzflache gleicb geblieben sei. Es soll Vi eh halter gegeben haben, die ohne 
nennenswerten Besitz an Acker- und Weideland Dur aufWaldbute, -mast und 
-streu angewiesen blieben. Volger bringt eine eindrucksvolle Graphik iiber das 
eklatante MiBverhaltnis von Heu- und Strohertrag gegeniiber dem Verbrauch 
in den Diirfern Heisebeck und Vernawahlshausen 38. Grebe fUhrt we iter an, 
daB die unertragliche BelastuDg des Waldes durcb die StreunutzuDg auch 
zuriickzufUhren ist auf den KartotTelanbau, der nicht Dur die Stroherzeugung 
vermindere, sondem 3uch viel LaubdUnger verbrauche, weil angenommen 
werde, daB dieser die Qualitat der KartotTel verbessere. Die Meliorierung der 
Wiesen liege im Argen, die Griinfutteillache sei zu gering, so daB die StallfUt
teruDg noch nicht in wiinscbenswertem Malle durchgefUhrt werdeD kiinne. 
Die hautigen Uberschwemmungen der Weser minderten deD Heuertrag der 
Talwiesen. Waldhute bedeute Verlust an wertvollem Diinger. Die vorhande
neD Dungstatten seien allenthalben mangelbaft, ebenso die Schuppen zur 
Aufbewahrung des Laubes, so dall Verluste zwaDgslautig auftreten " . Schliell
tich fehle es den Landwirten an Betriebsmitteln, urn Verbesserungen vorneh
men zu konnen. 

Die Streuentnahme, urspriingtich wohl eiDe Vergiinstigung oder still
schweigende Duldung, war 1839 durch ein Regulativ " eingescbrankt worden. 
Diese Bestimmung fUhrte im Forstrevier Heisebeck zu Rechtsstreiten der 
betrotTenen Gemeinden gegeDeinander urn die begehrte Streu. Der Streufre
vel nahm iiberhand. Lt. Grebes Bericht mullteD die ForstschutzdienerTag und 
Nacht zur Unterbindung des Frevels unterwegs sein, jedoch ohne nennens
werten Erfolg. Grebe geht nicht nur den UrsacheD nach, sondern macht 
gleichzeitig Vorschlage, die das Ausmall der Streunutzung in ertragliche Bah
nen lenken sollen. In seinem Bericht verlangt er: 

- zunachst Priifung der Streulaubverhiiltnisse durch eine staatliche Kommis-
• 

510n. 

- 6-jahriger Thrnus fUr die Streunutzung. 
- Beschrankung der Streunutzung auf altere Bestande, nur ausnahmsweise 

Streuabgabe in Endnutzungsbestanden. 
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- Die jahrlich abzugebende Streu, in den betreffenden Bestanden zusam
mengerecht, soll durch den Ortsvorsteher nur an wirklich Bediirftige abge
geben werden. 

- Bis zur Regulierung der Abgabeverhaltnisse muB das Forstschutzpersonal 
verstarkt werden. 

Grebe bemerkt weiter: 
- Die seither iibliche Abgrenzung der Streuflachen durch Hegegraben habe 

nur unniitigen Aufwand bewirkt. 
- Die seitherige Belastung der Forstschutzdiener durch die Frevelabwehr 

nehme diesen die Zeit flir waldbauliche Aufgaben. 
- Die seitherige Streuentnahme habe die natiirliche Verjlingung des Laub

holzes erschwert bzw. unmiiglich gemacht. 
- Durch Hacken sollen insbesondere die ausgehagerten Bestandesrander 

wieder verjiingt werden konnen. 

In Auswirkung von Grebes sehr energisch geiiujJerten Vorstellungen wird 
1854 eine Regelung derart getroffen, daB den Gemeinden ein Rechtsanspruch 
auf die unentgeltliche Streunutzung in den offenen Huteflachen zugestanden 
wird. In Notfallen kann a1s Vergiinstigung in Stangenhiilzem Laub gegen 
Bezahlung abgegeben werden. Diese Regelung hat bis zur Abliisung der Wald
nutzungsrechte 1891 fortbestanden 41. 41' . 

Wahrend der Heisebecker Zeit wird Grebe mit einer forstlichen Reise in 
den Spessart beauftragt und zusatzlich als Taxations-Inspector bei der Forst
betriebseinrichtung mehrerer Forstreviere eingesetzt. 

Im Sommer 1860 erhiilt Grebe die Verwaltung der Forstinspection Franken
berg iibertragen. Hier wirkt er nur kurze Zeit, denn bereits am 30. Januar 1861 
wird er mit dem Pradikat Forstrath als Nachfo1ger des am 14. August 1860 ver
storbenen Oberforstmeisters Heinrich Hamickell zum Direktor der Forstlehr
anstalt Melsungen emannt 42. 

Grebe schreibt die wohl flir ihn iiberraschende Versetzung nach Melsungen 
dem Wohlwollen des Oberforstmeisters von Lorentz zu ". Eine forstliche 
Fachzeitschrift berichtet liber die Berufung Grebes: Zum Direktor der Forst
lehranstalt ist, an Stelle des im August v. J. verstorbenen Oberjorstmeisters Har
nickel, nunmehr der Revierfijrster Grebe zu Heisebeck, unle, Verleihung des 
Tilets "Forstrath" ernannl worden. Fors/rath G re b e iSI ein Bruder des bekannten 
Forstschri/tstellers und Obeiforstraths Grebe zu Eisenach. Man hofft, daj) die 
Ansichlen und Lehren dieser letzleren Celebritiit van seinem Bruder zu Gunsten 
unserer Forstlehranstalt, adoptir! werden. Ubrigens hat jene Ernennung einiges 
Aufsehen hervorgerufen, als man allgemein glaubte, dajJ der erledigte Posten mit 
dem Forstinstitutslehrer, Revieifijrster 0 e t z e I, welcher schon eine Reihe von 
lahren an der Forstlehranstalt docirte, durch gediegenes Wissen auch au.perhalb 
seines speciellen Vateriandes bekannt geworden ist, und nach dem Abgange Ha r
n i c k el's mit dem Directorium der Forstlehranstalt interimistisch betraut worden 
war, besetzt werden wiirde 44 . 

Die Forstlehranstalt Melsungen war einschlieBlich der Wohnung des 
Direktors im alten LandgrafenschloB untergebracht. AuBer Grebe unterrich
tete der Forstinstitutslehrer Karl Suabedissen se it 1858 die Naturwissenschaf
ten, wahrend Christoph Dorinkel, se it 1861 Revierforster des Forstreviers Mel-

198 



sungen, mit dem Unterricht in Mathematik, Waldwertrechnen und Zeichnen 
beauftragt war. Pfarrer Reinhard oblag auftragsweise das Fach "Deutsche 
Sprache mil Styl". Die Zahl der Schiiler betrug zu Grebes Zeiten etwa 40, von 
denen 3cht aur Staatskosten angenommen waren .s. 

Wabrend der Dienstzeit Grebes in Melsungen wird 1865 im Forstgarten ein 
neues Gebaude mit einem Lehrsaal flir botanische Vorlesungen errichte!. Am 
Krieg 1866 nehmen 19 der Melsunger Forstleute teil; trotzdem werden die 
Vorlesungen fortgesetzt ". 

Die Forstlehranstalt Melsungen war bereits 1837 zur Zeit des bochangese
henen Direktors Gunckel Gegenstand einer Debatte in der Versammlung der 
Stande. Die Verbindung zwischen Militar und forstlicher Ausbildung, das 
dadurch hohe Alter der Eleven, wurde damals mit Recht a1s nicht mehr zeitge
maB angesehen. Die Zusammenlegung mit der Universitat Marburg war erfol
glos vorgescblagen word en. Auch in der Folgezeit scheiterten a1le Plane, den 
Status der Forstlehranstalt zu andem, am Widerspruch des Kurflirsten ". 

Nach der Angliederung Kurhessens an PreuBen wird die Frage der Neuord
nung der forstlichen Ausbildung wieder aufgegriffen. Nicht nur Melsungen, 
sondern auch andere Stadte in und auBerhalb Hessens standen flir eine forstli
che Ausbildungsstatte zur Wahl. In einem Bericht vom 20. Juli 1867 nimmt der 
PreuB. Oberlandforstmeister von Hagen Stellung zu den einzelnen Vorschla
gen. Seine Ausflihrungen konzentrieren sich im WesenUichen aufMelsungen 
und Miinden. Wahrend die Voraussetzungen in Miinden in bellen Farben 
geschildert werden, findet - im Gegensatz zu Landforstmeister Hartigs Gut
achten 1832" - in Melsungen nichts seine Zustimmung, weder die Stadt, die 
den Eindruck de, ,.j",mlichkeit mache, noch die Lehrer od er die Waldungen ". 

Nicht nur, daB die starke Personlichkeit Burkhards " hinter den Vorschla
gen einer neuen forstlichen Ausbildungsstatte in Miinden steht, es sind offen
sichtlich politische Uberlegungen nicht auszuschlieBen, die es in Berlin rat
sam erscheinen liell, den Hannoverschen Wtinschen nachzugeben S' , 

Durch eine Allerhochste Kabinettsordre vom 22. April 1867 wird die Ein
richtung einer zweiten preuBischen Forstakademie in Miinden genebmigt und 
darauf hingewiesen, daB die unabweisbaren Riicksichten aul die Interessen des 
Forstunterrichtswesen nicht gestalten, die Forstlehranstalt Melsungen beste
hen zu lassen 52. 

Ende Mai 1868 schlieBt die Forstlebranstalt Melsungen ihre Pforten, nach
dem bereits am 27. April 1868 die Forstakademie in Miinden eroffnet word en 
war n, 

Trotz a1lem wird spater festgestellt, daB aucb in der Forstlehranstalt Mel
sungen, wie in ihrer Vorgangerin Fulda, der Vorrang de, Lehre unler Verkniip
fung von Theorie und Praxis doch vermocht hat, luchlige und griindlich ausgebil
dele Forsl/eufe hervorzubringen Sf , 

Wahrend die Forststudenten zur weiteren Ausbildung nach Miinden 
geben, erbalt Grebe folgende Verfligung vom 1. Mai 1868 : 
Ew : Wohlgeboren /ernere Verwendung im Koniglichen Forstdienst wird bis aul 
Weite,es bei de, Koniglichen Regierung in Cassel statifinden. [ch habe Sie de,sel
ben als au.peretatsmii}1iges Mitg/ied iiberwiesen und bewillige Ihnen in diesen Ver
hiiltnisse, unler Wegfall Ihres bisherigen Diensteinkommens vom 1. Juni d. J. ab 
Ihr bisheriges pensionsberechtigtes Gehalt von Eintausend Einhundert Thalern 
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jiihrlich und daneben eine diiitarische Renumeratian van Zweihundert Thalern 
pro Jahr. 

Grebe wird beauftragt, die Auflosung der Forstlehranstalt abzuwickeln und 
sich sod ann beim Regierungspriisidium in Kassel zur Einweisung in seine 
neue Tatigkeit zu rnelden. Der Urnzug wird angeordnet, die Ubemahrne der 
Kosten zugesichert. 

Nur wenige Wochen nach Beginn seiner Tatigkeit in Kassel wird Grebe das 
Allerh6chste Patent tiberreicht, mit dem er zum Konigl. Forstmeister mU dem 
Range der Regierungs-Riithe ernannt wird ss. 

1869 erhalt Grebe - zunachst kommissarisch - zur Entlastung von Ober
forstmeister Janisch die Inspektionsaufgaben in den Forstrevieren Heisebeck 
und Warn beck tibertragen 56 . Zugleich wird das pensionsfahige Gehalt aufl300 
Thaler erhoht und eine widerrufliche, nicht pensionsfahige Zulage von 100 
Thalern bewilligt. Wenige Jahre spater erfolgt eine neue Gehaltsanhebung auf 
jabrlich 5700 Mark. 1880 laBt sicb Grebe von der Inspektionstatigkeit entbin
den. Sein Gesuch urn Entlassung aus dem Staatsdienst wird zum 1. Oktober 
188] in Gnaden und unter Bezeigung Unserer Zu/riedenheU mU seiner Dienstfiih
rung bewilligt. Zur Pensionierung bekommt Grebe den Rothen-Adler-Orden 
IV. Klasse verliehen. 

Nach der durch die Schuld der Frau gescheiterten ersten Ehe heiratet L. F. 
Grebe 1849 die Tochter Marie 57 des damaligen Oberforsters Carl Friedrich 
Mergell zu Veckerhagen. Aus der Ehe Grebe-Mergell gehen vier Kinder, drei 
Sohne und eine Tochter, hervor. Wahrend der alteste Sohn ", ein bekannter 
Landschaftsrnaler, der jtingste Kaufmann wird, setzten der mittIere Sohn Carl 
und dann wieder dessen Sohn Ludwig die forstIiche Tradition der Grebes im 
Reinhardswald fort. 

L. F. Grebe verstirbt kurz nach der Vollendung seines 75. Lebensjahres 
beim Besuch seines Sohnes Carl, damals Oberforster in Bredelar. 

Carl Louis Grebe, geb. 20. 3.1852 in Heisebeck 
ges!. 2 . 12 . 1922 in Kassel 

Solang ich leb, soli nichts von dir, Natur, mich scheiden. 
(Wahlspruch von Carl Grebe) 

Carl Grebe " besuchte zunachst die hOhere Schule in Hersfeld, dann sieben 
Jabre lang das Lyceurn Friedericianurn in Kasse!. Das 1873 ausgestellte Reife
zeugnis weist aus, daB Grebe hier keinen Biologieunterricht erhalten hatte. 

Der Farnilientradition folgend, wurde Carl Grebe Forstmann. Seine prakti
sche Ausbildung leistete er bei seinem Onkel Heinrich Grebe in Gottsbtiren 
ab. Nach dern Besucb der Forstakademie Mtinden bestand Carl Grebe 1876 
das forstliche Tentamen (Referandarprtifung), wobei auffallt, daB ihm in den 
Naturwissenschaften sehr gute und gute Leistungen bescheinigt werden, wah
rend ihn die Rechtskunde offensichtlich weniger interessierte. Aufgrund des 
Erlasses des PreuB. Finanzministers vom 2. Marz 1870 war es Grebe als Forst
candidat moglich, wiihrend seines praktischen Bienniums das Sommerseme
ster 1877 an der Forstakadernie Eisenach, also bei seinem Onkel Dr. Carl 
Grebe, zu belegen w. Irn Sornmersemester 1879 studierte Grebe Carneralwis
senschaften an der Universitat Leipzig. 
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Nach der fors(\ichen Staatspriifung (1880) folgen vier Jahre Forsteinrich
tungsarbeiten in dem ostpreuBischen Regierungsbezirk Marienwerder und 
schlieBlich in der Oberforsterei Ehlen. 

1885 wurde Grebe die Oberforsterei Bredelar (Kr. Brilon) iibertragen, der er 
13 Jahre lang vorstand". Bredelar war fUr Grebe ein Eldoradoftir den Narur
freund, Geologen und Boraniker". Hier bekommt Grebe 1897 den Tilel Forsr
meisrer, mir dem Rang der Riirhe IV. Klasse verliehen 6l . 1898 liiBt sich Grebe 
oach Hofgeismar versetzen, urn der Heimat seiner Vater naher zu sein und urn 
die schulische Ausbildung seiner Kinder leichter zu gewiihrleisten. 

Nachdem die Schulprobleme gelost waren, zieht es Grebe nach Veckerha
gen (1908) zur Wirkungsstiitte seines GroBvaters ", in das Haus, in dem seine 
Mutter ihre Jugend verbracht hat. Am l. April 1921 tritt Grebe in den Ruhe
stand und zieht nach Kassel, hoffend, hi er seinen naturwissenschaftlichen 
Neigungen weiter nachgehen zu konnen. 

Das war ihm nicht vergonnt. Bereits im Dezember 1922 verstirbt er. Er ruht 
in dem heute noch gepflegten Familiengrab auf dem Wehlheider Friedhof. 

Carl Grebe hat eine Reihe fors(\icher Abhandlungen, vomehmlich boden
kundlicher Art veroffentlicht. In Hofgeismar findet Grebe viele Eichenpflanz
bestiinde vor, deren Funktion - Kombination von Waldweide, Mast und Holz
zucht - durch die StailfUtterung iiberholt ist. Durch Voranbau mit dreijiihri
gen Fichtensiimlingen sollen diese Fliichen wieder in volle Holzproduktion 
gebracht werden. Nach etwa 5 Jahren hat der Eichenschirm seine Aufgabe 
Forstschutz und Minderung des Graswuchses - erflillt und wird geriiumt. Aus 
den alien, weitstiindig erzogenen Eichen wurden damals u . a. Schiffsbauhol
zer ausgehalten 6s. Flir das Holzrticken waren bereits Riickewagen einge
setzt ". Bei Aufforstungen in Gemeindebesitz befindlicher oder Kaikhiinge im 
Diemeltal ersetzt Grebe die seither iibliche Kiefem- und Fichten-Streifensaat 
durch die sicherere Kiefern-Plattenpflanzung. Die Pflanzen werden tiefer 
gesetzt und enragen die Trockenperioden besser. 

Grebes fors(\iche Tiitigkeit fand Anerkennung durch die friihe Ernennung 
zum Forstmeister, durch die Verleihung des .Roten Adlerordens vierter 
K1asse" (1905) und des. Verdienstkreuzes fUr Kriegshilfe" (1917). 

Die herausragende Bedeutung Carl Grebes liegtjedoch in seinen naturwis
senschaftlichen Arbeiten, insbesondere als Bryologe. Bereits in seiner prakti
schen Ausbildungszeit in Gottsbiiren beschiiftigte er sich mit der Moosflora 
des Reinhardswaldes. Wiihrend seiner Taxationszeit im Raum Marienwerder 
hatte Grebe Gelegenheit, die Moose der ostlichen Kiefemwiilder, der Heiden 
und Maore kennenzulernen. In seinem ersten Forstamt Bredelar, auf Reisen 
in die deutschen Mittelgebirge und in die Alpen erweiterte er seine Moos
kenntnisse. Dabei entdeckte und beschrieb Grebe mehrere neue Moosarten in 
Deutschland. Ein reger Brief- und Austauschverkehr verband ihn mit den 
Moosforschern des In- und Auslandes. Viele fachliche Veroffen(\ichungen 
zeugen von Grebes intensiver wissenschaftlicher Tiitigkeit. Grimme bezeich
net Grebe in seinem Nachrufals einen dergrii-Pren Bryologen der Weir, an ande
rer Stelle als Alrmeisrer der Bryologie. Grebes umfassende Moossammlung 
ein Herbarium von hohem wissenschaftlichem Wert und internationaler Bedeu
rung-, wurde seinem Wunsch entsprechend nach dem Tod dem Naturkunde
museum in Kassel Ubergeben. Hier wurde sie als eine hervorragende Zierde 
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unserer Casseler Sammlungen bezeichnet 67 . Derzeit ist Grebes Moosberbar 
nicht mehr bekannt. Vermutlich ging es im Krieg verloren. 

Grebe hatte lange Jahre hindurch Aufzeichnungen gemacht, urn seine wert
vollen hessischen Moosfunde in eine von ihm geplante Laubmoosflora von 
Westfalen aufzunehmen. Wenn er auch se in Vorhaben nicht mehr selbst reali
sieren konnte, so wurde doch Grebes Anteil an der Erforschung der westfali
se hen Berglandmoose von Koppe in "Die Moosflora von Westfalen" iiber
nommen68. 

Grebes Arbeiten konzentrierten si ch zwar insbesondere auf die Laubmoose 
und ihre Verbreitung auf Kalk-, Basalt- und Diabas-Standorten. Er sammelte 
ab er auch Lebermoose, die u. a. in den von seinem GroBvater Mergell begriin
deten K1umpsbestanden " si ch reichlich angesiedelt hatten. Grebes umfang
reiches Lebermoosherbar, von Koehler 70 1921-1931 aufgearbeitet, erweiterte 

•• 
den Uberblick uber die hepatiko[ogischen Verhiiltnisse unseres Bezirks. 

Urn Moosstandorte zu retten, war Grebe bereits vor dem Ersten Weltkrieg 
naturschiitzerisch tatig. Mit dem Besitzer eines Quellsumpfs am GieBbach zu 
Beberbeck (Gutsbesitzer "vom Hofe", Hombressen) hatte er aus eigener Ini
tiative ausgebandelt, wenigstens einen Teil dieses Gebietes mit einer 3/ 4 m 
miichtigen Torfschicht von der Entwasserung und Melioration auszuschlie
Ben, urn die seltene Vegetation zu feUen 71. 

Wahrend der letzten zehn Lebensjahre beschaftigte si ch Grebe mehr und 
mehr mit naturphilosophischen Betrachtungen. Seine Uberlegungen faBte er 
in einer Schrift zusammen: .. Die Beseeltheit der Organism en und ihre Sta
dien. Das geistige als allbeseelender Urgrund des Lebens in biologischer und 
naturphilosophischer Begriindung" n Wie Grebe in einem Brief (1919) an 
einen unbenannten Verleger ausftihrt, will er mit seiner Schrift gegen die Aus
schaltung geistiger und ethischer Werte und fli r sittliche Werre und Verantwor
tungsge/iihl eintreten und die Bahnfrei machenfiir den entstehenden deucschen 
Neuidealismus, der alles Weltgeschehen in le/zlen einheillichen, iiberweltlichen 
Gelsreslie/en sucht. Grebes Schrift konnle wegen der inflationaren unerhorten 
Druck- und Papierpreise nicht gedruckt werden. Die Vortrage iiber sein The
ma 13 weisen ihn aber, wie im Nekrolog festgehaiten wird, als tiefschiiifenden, 
wissenschaftlich durch und durch gebildeten Mann aus. Schon das dem Manu
skript beigeftigte Literaturverzeichnis fl oBt Respekt ein, zeigt es doch, daB 
Grebe aIle maBgeblichen naturwissenschaftlichen Verotfentlichungen seiner 
Zeit gelesen und verarbeitet haben muB. 

Wahrend seiner Taxationszeit in Ehlen lernte Grebe seine Frau kennen, die 
jiingste Tochter des Domanenpachters WeiB in Burghasungen 74. Von den vier 
IGndern starben zwei friih . Der verbliebene Sohn Ludwig setzt spater die 
forstliche Tradition der Familie in Hombressen fort. 

Ludwig Werner Fritz Grebe , 
geb. 22.10 . 1890 in Br e delar ( Kr s. Brilon) 
ges !. 16 . 2 . 1945 in Hombre sse n 

Ludwig Grebe, ein Enkel Louis Ferdinand Grebes, besuchte nach der Ver
setzung seines Vaters in den Reinhardswald zunachst das Progymnasium in 
Hofgeismar, spater von Veckerbagen aus das Gymnasium in Miinden. Nach 
der Reifepriifung 1911 folgten das Studium der Staatswissenschaften in Tiibin-

202 



, 
• 

gen, der Militardienst a1s Einjahrig-Freiwilliger bei den Goslarer Jagem und 
die praktische Ausbildungszeit in der Oberforsterei Hess. Lichtenau. Das Stu
diu m an der Forstakademie Hann. Miinden wurde durcb den Kriegsbeginn 
unterbrochen. Am 8. September 1914 geriet der Vizefeldwebel d. R. Grebe 
schwer verwundet in franzosische Gefangenschaft. 1918, bereits auf dem Weg 
zum Austauscb von Gefangenen iiber die Schweiz, wurde er emeut festgehal
ten, bis ihm im Herbst 1919 die bescbwerliche Flucht iiber den Rhein gelang. 
Ober die Zeit seiner fUnf Jahre dauemden Kriegsgefangenschaft in Frankreich 
hat Ludwig Grebe einen ausfUhrlichen Bericht hinterlassen 7S . 

Nach der Fortsetzung des Studiums in Gottingen und Hann. Miinden, nach 
Referendarzeit und Staatsexamen wird Grebe 1922 zum Forstassessor emannt 
und als Hi/fsarbeiter an die Regierung nach Allenstein versetzt. Nur wenige 
Monate spater iibernimmt er bereits die Oberforster-Stelle Grubenhagen 
(siid\. Einbeck). Die Oberforsterei, ein ehemaliger Sommersitz des hannoveri
scben Konigshauses, lag einsam im Wald, der Dienstbezirk war vornehmlich 
mit Laubholz bestockt. 

1930 wird Grebe nach Hombressen versetzt, und zwar als Nachfolger von 
Horkammer- und Forstrat Backhaus, der diese OberfOrsterei 29 Jahre lang 
geleitet hatte. Grebes neuer Dienstbezirk hatte damals eine Waldflache von 
3700 ha mit einem Einschlag von 14500 fm; abgesehen von den Forstorten 
"Lichte Heide" und "Strauchberg" war das Revier arrondiert. 

Die Dienstwohnung, 1891 erbaut und 1931 mit einem Anbau versehen, gait 
fUr damalige Verhaltnisse als modern . 4,8 ha Dienstland standen zur VerfU
gung, zwei Dienstpferde und drei bis vier Kiihe konnten gehalten werden ". 
Grebes Dienstbezirk war immer noch gepragt durch die friihere Hutewirt
schaft 77 Trotz der Abliisung der 1844 noch 2 789 ha (= 86% der Gesamtwaldfla
ch e) umfassenden Hute- und Streugerechtsame, vornehmlich in den Jahren 
1884-1895, gegen eine Landabgabe aus der OberfOrsterei Hombressen in 
Hohe von 519 ha und einer Kapitalabfindung von rd. 240000 Goldmarrk waren 
bei Grebes Dienstantritt noch 585 ha nicht in normale Bestockung gebrachte 
Hutebestande vorhanden ". Der Anteil der Fichtenbestande, der 1822 nur 1% 
der Flache ausmachte, war nach der Ablosung der Forstrechte durch die Auf
forstung ertragloser oder fast ertragioser Huteflachen auf 46 % gestiegen ". 
Wahrend nach der Nutzungsplanung von 1869 nur 1,30 fm/ha nachhaltig ein
geschlagen werden konnten, erhohte sich der Einschlag aufgrund des gestiege
nen Holzvorrats 1925 auf 4,43 fm/ha; das bedeutet auf gleicher Flache eine 
mogliche Mehrnutzung von iiber 10000 fm 80. Wahrend die Hausforstberechti
gung 81 in der OberfOrsterei Hombressen 1908 gegen Flachenabgaben und 
Kapitalzahlungen abgelost wurde, blieb die Losholzberechtigung der 
Gemeinden Hombressen, odenhausen, Mariendorf und Carlsdorf in Hohe 
vonjahrlich 3 188 rm we iter bestehen ; dies verursachte gerade in der kritischen 
Zeit urn 1930 einen erheblichen Einnahmeausfall. 

Ludwig Grebe iibernahm die Dienstgeschafte der OberfOrsterei Hombres
sen in der Zeit einer schwersten wirtschaftlichen Krise. Holz war nur schwer 
und schleppend abzusetzen. Der Verkauf von 4000 fm Fichten-Grubenholz 
im Jahre 1932 wird als besonderes Ereignis festgehalten; hierbei ging es nicht 
nur urn die dringend erforderlichen Geldeinnahme, sondern in erster Linie 
urn die Moglichkeit, die nach der Hutweideablosung herangewachsenen Fich
tenbestande durchforstend zu pflegen. 
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Im Zuge des Vierjahresplanes wurde 1936 vom Reichsforstamt der Ein
schlag aller Forstbetriebe auf 150% des nachhaltigen Hiebsatzes festgesetzt. 
Grebe gelang es jedoch in der Zeit von 1935 bis 1944 den Einschlag auf norma
ler Hohe (102 %) zu halten. 

Das Langnutzholz wurde zu Grebes Zeit nur an ortliche Sagewerker, Hand
werker und Bauunternehmer abgegeben. Faser-, Grubenholz und Schwellen 
gingen an Holzhandler. Diese hatten die Moglichkeit, iiber eine Verladestelle 
in Veckerhagen Holz auf dem Wasserweg abzutransportieren 81 • 

Die Oberf<irsterei Hombressen hatte fruher Mangel an Waldarbeitern " . 
Wahrend der Wirtschaftskrise gab es jedoch ein Vberangebot, so daB Grebe 
zeitweise bis zu SO Notstandsarbeiter beschaftigte. Ab 1935 lag die Zahl der 
Waldarbeiter/innen bei 135, von denen die Manner durchschnittlich 122, die 
Frauen 22 Tage im Jahr tatig waren 84.1941 konnte Grebe durch Gelandetausch 
erreichen, daB in Hombressen zwei Waldarbeitereigenheime erstellt wurden. 

In Anbetracht der schwierigen Bodenverhaltnisse (Molkebiiden) und der 
heranwachsenden Fichtenbestande kam dem Waldwegebau in Hombressen 
besondere Bedeutung zu. Der von Kaiser " in den SO-er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts erarbeitete Forstwegeplan war nur unzureichend realisiert wor
den. 1926 wird beziiglich des Wegenetzes vermerkt .Fahrrad und Motorrad 
verwendbar" " , fUr die Holzabfuhr war esjedoch vor allem im nordlichen Teil 
unzureichend. Unter Grebe wurde deshalb z. B. die KaiserteichstraBe als Not
standsmaBnahme mit einem festen Ausbau versehen. Mitte der dreiBiger 
Jahre werden dagegen die seitherigen ForststraBen Udenhausen-Veckerha
gen und Beberbeck-Sababurg als LandstraBe 11. Ordnung abgegeben. 

An Besonderheiten wahrend Grebes Dienstzeit seien noch genannt : 
1932 wird das GestUt Beberbeck aufgelost. Vber 200 ha FUichen fallen damit 

wieder an die Oberforsterei zurtick. 
Ein im Marz 1933 durch Fahrlassigkeit von Touristen verursachter Wald

brand vernichtet nicht nur 4,5 ha Fichten-Dickung, sondern schadigt auch den 
Urwald Sababurg auf 20 ha " . 

Die strengen Winter 1939/40 und 1941142 verursachen Frostschaden (Frost
risse und Schneebruch an Eichen) und erhebliche Abgange durch Fallwild bei 
Rot- und Schwarzwild. 

Anjagdlichen Gegebenheiten seien erwahnt, daB 1931 zur Blutauffrischung 
im Revier Hombressen zwei RotspieBer und drei Alttiere aus der Rominter 
Heide ausgesetzt wurden. 1941 werden zwei DamspieBer und neun Alttiere aus 
dem Wildpark Kirchrode bei Hannover eingefUhrt 88. 

Wahrend im 19. Jahrhundert der Forst- und Jagdfrevel im Reinhardswald 
nur mit betrachtlichem Einsatz der Forstbeamten eingedammt werden 
konnte, spielte er zu Grebes Zeit keine Rolle mehr. Im Durchschnitt werden 
nur drei Falle je Jahr, 1932 bis 1934 kein Fall verzeichnet " . 

A1s Leiter der Oberf<irsterei, 1934 in Forstamt umbenannt, war Ludwig 
Grebe zugleich Vorsteher des Forstgutsbezirkes ReinhardswaJd 90• Die Guts
bezirke sind eine alte preuBische Einrichtung. Auf groBen Giitern od er in 
zusammenhangenden Waldgebieten mit nur wenigen Einwohnern, also da, 
wo sich ein Gemeindeleben nicht entwickeln konnte, oblagen dem Gutsvor
steher kraft seiner Stellung, ohne demokratische Legitimation, die Aufgaben 
eines Ortsvorstehers. Aufgrund eines preuBischen Gesetzes vom 27. Dezem-
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ber 1927 wurden die landwirtschaftlichen Gutsbezirke ohne Ausnahme aufge
lost, eine Reihe von Forstgutsbezirken blieb ab er bestehen, so auch im Rein
hardswald. Gab es hier entsprechend den Verwaltungsbezirken der Forstver
waltung zunachst mnf Gutsbezirke, so wurde im Reinbardswald 1929 ein ein
heitlicber Forstgutsbezirk gebildet mil dem Sitz in Hombressen ". A1s Guts
vorsteher hatte Ludwig Grebe Aufgaben auch in den Forstamtem Gahren
berg, Veckerhagen, Gottsbiiren und Karlshafen wahrzunehmen " . 

Zeitzeugen schildem Ludwig Grebe als einen mit groBem Wissen und 
einem phanomenalen Gedachtnis ausgestatteten Menschen. Das beim Vater 
ausgepragte Interesse mr Botanik soli auch ihm eigen gewesen sein. Die 
Bewerbung urn die Oberforsterei Hombressen sei auf die Verbundenheit mit 
der Reinhardswalder Heimat zuriickzumhren.ln den Wald soli Grebe am lieb
sten geritten oder mit Wagen oder Schlitten gefahren sein. Vberhaupt habe 
den Pferden seine besondere Vorliebe gegolten " . 

Ludwig Grebe, a1s 55-jahriger in den letzten Kriegstagen zum Volkssturm 
eingezogen, verstirbt irn Februar 1945 an einer im Einsatz zugezogenen Lun
genentziindung. Auf dem Friedhof in Veckerhagen ist er beigesetz!. Grebes 
einziger Sohn verungliickte wenig spater todlich am Edersee (1950). 

Zur Erinnerung an diesen letzten Forstmann der Familie Grebe im Rein
hardswald, an den Forstamtsleiter, der wahrend der schwierigen Verhaltnisse 
der Wirtschaftskrise, der Vorkriegs- und Kriegszeit seinen Dienstbezirk 15 
Jahre lang leitete, hat das Forstamt Reinhardshagen in Nachfolge des 1974 auf
gelosten Forstamtes Hombressen in Anwesenheit von Grebe-Angehorigen 
1987 eine .Grebe-Eiche" benannt". 

Heinrich Grebe 11., geb . 
ges!. 

5.3.1814 in Mariendorf 
28 . 5.1885 in Ersrode 

Heinrich, der zweite Sohn des Brigadiers Grebe aus Gottsbiiren, hatte es 
nicht leicht, eine angemessene Forstdienststellung Zll erreichen. Wegen eines 
Jagdunfalls - SchuB in den Daumen der linken Hand - war er gegen Gestel
lung eines Ersatzmannes 9S vom Militardienst befreit und dies wiederum 
mhrte zu einer ungiinstigen Einstufung bei der Dienstaltersliste. 

In einem Gesuch an Oberforstmeister von Lorentz urn hoherwertige Ver
wendung (1851) schildert Heinrich Grebe ausmhrlich seinen forstlichen Wer
degang: 1830/31 absolviert Grebe die Lehrzeit bei seinem Vater". Anschlie
Bend hat er diesen bei alien dienstlichen Funktionen unterstiitzt und wird 
nebenbei auf Veranlassung des damaligen Oberforsters Hiitteroth zu vielen 
Kulturarbeiten im Hiimmer und Hombresser Forst zugezogen. Bei Haupl
Forsl- und Jagdschulzpalrouillen war er stets eingesetz!.lm Gottsbiirener Forst 
hat er allein einen Wilderer gestellt und weiter einen ,echl berilchliglen Wi/d
dieb mit anderen im WeiBenhiitter Forst eingefangen " . Der Vater Grebes 
muBte von Gottsbiiren aus 2'11 Jahre die Vertretung des erkrankten Forsters 
Otto, Schoneberg (Hiimmer Forst), mitiibemehmen; mr diese Mehrarbeit 
erhielt er nur eine geringe Summe an Holzschreibgebtihren. Ohne meine 
Mithilfe wurde es meinem Vater nicht moglich gewesen sein, diese Administration 
solange ilbernehmen zu k6nnen, wodurch dem Staat wenigstens eine Summe van 
500 Rlhlr. erspart wurde. 
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1837/38 besucht Grebe die Forstlehranstalt Melsungen und legt das Exa
men ersten Grades ab. Danach hat Grebe Ill, lahre die Administration des 
Forstes Gottsbiiren fast allein besorgt, indem mein Vater aft und schwach war 
und fast nichts mehr tun konnte 98• 

Im lahr 1841 wird er zum Forstgeometer 99 emannt und als Forstaufseher 
und Ftirstergehiilfe eingestellt; er hat als solcherdie Administration des GOllbu
rer Forstes } 1/4 Jah, lang gratis besorg/, wodurch ebenwohl wieder ein Siimmchen 
for die Staatskasse gespart worden ist""'. Wlihrend dieser Gottbiirer Zeit hat 
Grebe drei Forste vermessen, nlimlich Gottsbiiren, Wambeck und Sielen. 
Gleichzeitig hat er an mehreren Taxationen mitgewirkt 101 • 

Grebe, inzwischen 37 lahre alt, weist Oberforstmeister von Lorentz darauf 
hin, daB er bis dato 18 lahre im Forstdienst tlitig gewesen sei, wovon 8-10 
lahre auf den Forstschutz zu rechnen seien. Er bittet in seine m Antrag urn 
Verstlindnis, daB er jetzt endlich in den Verwaltungsdienst iiberwechseln 
mtichte, mtiglichst durch Obemahme des ihm von lugend aufvertrauten For
stes Gottsbiiren. 

Bevor Grebe das Gesuch weiterleitet, schickt er den Entwurf an seinen lilte
ren Bruder Louis Ferdinand, damals Revierforster in Heisebeck, mit der Bitte, 
den Brief gefiilligst in Form und Styl zu bringen, demselben uberhaupt die Politur 
zu geben, denn Du weijJt, daft dies meine schwache Seite ist. Grebe beschreibt sei
nem Bruder auch, wie er hom, das Forstrevier Gottsbiiren iibernehmen zu 
ktinnen. Der damalige Stelleninhaber, Revierforster Bauer, mtichte seinen 
Schwiegervater, Revierforster Wilhelm Lentz 102, seit 1822 in Veckerhagen, zur 
Pension iiberreden, selbst geme die Veckerhager Stelle einnehmen, so daB 
Gottsbiiren fUr Heinrich Grebe frei wiirde. Dabei rechnet dieser auf die Unter
stiitzung des Schwiegervaters seines Bruders, des Oberforsters Mergell, Vek
kerhagen, seines eigenen Vorgesetzten, des Oberforsters E. W. Harnickell, 
Beberbeck, und auch seines bereits avancierten jiingsten Bruders Carl. 

Zwar wechselt im kommenden lahr (1852) Revierf<irster Bauer wunschge
mliB von Gottsbiiren nach Veckerhagen, Grebe wird ab er nicht mit Gottsbii
ren betraut, vielmehr mit Wirkung vom I. Februar 1852 als Forstaccessist bei 
der neu eingerichteten Forstinspection Reinhardwald in Beberbeck (Forstin
spector E. W. Hamickell) eingestellt und zwar mit einer Aversional-Vergutung 
von jiihrlich 250 Rthlr und 2 Klaftern Holzl03."". 

Nach zweijlihriger Tlitigkeit in Beberbeck setzt si ch Hamickell in einem 
ausfUhrlichen Bericht fUr seinen Mitarbeiter ein ; nicht nur seine Tlitigkeit im 
Biiro, sondem auch die Mitarbeit im AuBendienst, seine praktische Erfahrung 
werden lobend hervorgehoben; dabei wird urn baldige Obertragung eines 
Forstreviers gebeten, ohne Erfolg. 

60 lahre spliter schreibt der Sohn Hamickells: ... sein (des Vaters) luchliger 
Forst-Accessist Heinrich Grebe - vornehmlich Biiro- VaTs/eher - der aul der Ziegel
hUlle Wohnungfand, wurde ihm eine vortreff/iche Slutze und ein lieber Freund. 
Weiter wird vermerkt, daB Hamickells Sohn Eduard vor dem Besuch des 
"Forstlehrinstituts Eisenach" seine Forst-Lehrjahre be; unserem alIen Familien
freund, Oberfijrster Grebe in Ottensen absolviert hatlOS • 

1855 stellt Grebe emeut einen Antrag aufVerbesserung seiner Anciennitlit 
und Obertragung einer Revierforster-Stelle; das Ober-Forst-Collegium lehnt 
ab. 
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Ein Jahr spater, 1856, wird die Revierfc:irsterstelle Ottensen, Forstinspection 
Schaumburg, frei. Das Finanzministerium beantragt, diese Stelle dem Acces
sisten F. S. H. Gunkel, Kassel, zu iibertragen. Auf allerhochsten Beschll1fJ wird 
sie jedoch Heinrich Grebe, Beberbeck, zugesagl. Seine Bezahlung in Ottensen 
- 3. Gehaltsklasse - war relativ gering, zumal Grebe, wie er schreibt, sein 
urspriingliches Vermogen von 600 Rthlr. in der Gottsbiirer Zeit verbraucht hat 
und die Ausbildung seiner vier Kinder aus der Ehe mit Helene Jeppe aus 
Beberbeck ihn alljiihrlich theuer zu stehen kommt. Die Gehaltsaufuesserung 
(1863-1865) auf 500 Thaler und 6 K1after Holz war daher sicher willkommen. 

In einer zu Beginn der preuBischen Zeit angeordneten Beurteilung all er 
hoheren Forstbeamten wird Grebe von seinem Vorgesetzten, Forstinspector 
K1eyensteuber zu Rinteln, als wissenschaJtlich gebildeter Forstmann und beJii
higt zum Obeiforster bezeichnet 106. Nach der Einverleibung Kurhessens in die 
preuBische Monarchie wird Grebes sehnlicher Wunsch erfullt und er zum 
1. Oktober 1867 von Ottensen nach Gottsbiiren versetzt, einem Reviervon I3 000 
C. Acker Gro.pe und mit namentlich sehr bedeutender Losholzabgabe lO7 • 

Das Forstrevier Gottsbiiren - nur Staatswald umfassend - hatte in den 
knapp 50 Jahren seit der Ubemahme durch den Brigadier Ludwig Grebe (1823) 
Anderungen erfahren. Es ist nach wie vor das groBte in der Forstinspection 
Hofgeismar, hat allerdings rd. 900 C. Acker an Flache verloren. Einer fUr die 
Wiener Weltausstellung 1873 erstellten Ubersicht ist zu entnehmen, daB die 
nunmehrige Oberfc:irsterei eine Gesamtflache von 3116 ha umfaBI. Davon wer
den 3 % nicht zur Holzzucht benutzt (vornehmlich Wege, Alleen, Teiche und 
Bache). Der Nadelholzanteil (in der Hauptsache Fichte) ist von 5% auf 12 % 
gestiegen. Die Eiche hat Flachen an die Buche verloren (32 % zu IQ % bei der 
Eiche, 62% zu 74% bei der Buche). 691 ha Riiumden sind gro'ptentheils und ziem
lich vollstiindig mU Eichen und Buchen in gleicher VerlheiJung bestanden und 
daher den Eichen und Buchen Hochwaldbetriebe in gleichen Theilen zugesetzl. 
Buchenmittelwald und die kleine Niederwaldflache sind inzwischen in Hoch
wald iiberfUhrt word en. Das Altersklassenverhaltnis ist ausgewogener; ein 
Drittel der Bestande sind iiber 80 Jahre all. 5% der Flachen werden als zur 
Holzzucht bestimmte BloBen ausgewiesen. Ein Fiinftel der Gesamtflache (601 
ha) ist noch mit Huterechten belastet, vornehmlich in der altesten Alters
klasse; aber auch 53 ha der Kulturen und jiingsten Bestande diirfen noch 
beweidet werden 108 . 

Dasjahrliche Diensteinkomrnen Grebes wird festgesetzt auf550 Rthlr bares 
Gehalt, 150 Rthlr Dienstaufwendungsentschadigung " ' , freie Dienstwohnung, 
freies Brennrnaterial gegen Erstattung der Werbungskosten, Nutzung der 
Dienstlandereien fUr 13 Thaler Nutzungsgeld, Umzugskosten werden zuge
sagt 110. 

Mit der Verwaltung der Oberfc:irsterei wird Grebe die Administration der 
unter kg!. Verwaltung stehenden, zurn kurfurstIichen HausfideikornmiB geho
renden Jagd iibertragen. AIs Vergiitung stehl ihm SchuBgeld zu "'-

An dieser Stelle muB noch einmal auf die miBlichen Wohnverhaltnisse fUr 
kurhessische Forstbeamte allgemein und in Anbetracht der fehlenden Dienst
wohnungen in Gottsbtiren insbesondere hingewiesen werden. Wir erinnem 
uns, daB der Brigadier Ludwig Grebe bei seiner Versetzung nach Gottsbiiren 
(1823) keine Wohnung fand und selbst bauen muBte. Nach dem Tod des 
Erbauers gelangte das Anwesen durch Erbgang 112 an seinen Sohn Heinrich, 
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der es bewohnte und bei seiner Versetzung nach Beberbeck an den neuen Stel
ieninhaber, Revierrorster Lentz. vermietete. 

Das Grebe'sche Wohnhaus war aber zu den meisten Gemeinde-Diensten, 
namentlich Steinbrechen und KlopJen mit herangezogen. Deshalb will es sein 
Besitzer abstoBen und bietet es dem KurHirstl . Finanz-Ministerium zurn 
Ankauf als Dienstwohnung an. Bei einem Taxwert von 2600 Thalern und mit 
dem Hinweis auf die Versicherung bei der Brandkasse werden 2000 Thaler als 
Kaufpreis gefordert. Der Verkiiufer war bereit, den Kaufpreis bei einer Verzin
sung von 3 % Hinf Jahre lang steben zu lassen . Revierforster Lentz, in Sorge urn 
die Unterbringung von Frau, HinfKindern, Knecht und Magd, wollte nicht nur 
die Verzinsung, sondern 3uch notwendige Reparaturen auf eigene Rechnung 
iibernehmen. 

Das KurHirstliche Finanz-Ministerium hat den Ankauf des Grebe'schen 
Hauses nicht genehmigt. Es wird deshalb an einen Ausliinder, niimlich deh 
Ackerrnann und Leineweber Wilhelm Albrecht aus dem hannoverschen 
Dorfe Wambeck Hir 1700 Thaler auBergerichtlich verkauft. Angeblich soli das 
Gebiiude als Tabakfabrik Verwendung find en . Dem Mieter Lentz wird gekiin
digt, der, ohnejede Aussicht auf eine andere Wohnung, sich Hilfe such end an 
seinen Vorgesetzten wend et. Nach vielern Hin und Her ist der Kiiufer Albrecht 
bereit, gegen ein Aufgeld von seinem Kaufvertrag zugunsten der Forstverwal
tung zuriickzutreten. Dies wird nach eingehender Begriindung durch Ober
forstmeister von Baumbach genehmigt "', so daB 1859 zwischen der Renterei 
Gieselwerder und Biirgermeister Ziegler, Trendelburg, dem Schwager und 
Generalbevollrniichtigten Grebes, der Kaufve rtrag abgescblossen werden 
kann. 

Im Oktober 1867 iibernimrnt Grebe wieder das Haus seines Vaters, diesmal 
als staatliche Dienstwohnung 114. 

Grebe hatte olfensichtlich die aus dem Erbe seines Vaters stammenden 
landwirtschaftlichen Grundstiicke privat verkauft. Bei der Dienstiibernahme 
werden ihm 7 C. Acker 64 Quadrat-Ruthen Dienstland zu einem Nutzungs
geld von 7 Rthlr 15 Sgr iiberwiesen. Zwei Jahre spiiter (1869) klagt Grebe dar
ubee, daB die hiesige Obel/orsterstelJe mU Dienstland sehr schlecht dotiert ist und 
daB er nochJortlauJend einen groften Theil der Lebensbediir/nissefiir meine Fami
lie sowie Fouragefiir mein Dienslp/erd llS ankau/en muB und es in Fo/ge dessen es 
mir schwer fiilll, mil meinem Einkommen durchzukommen. Er fahrt fort : Es ist 
zwar der hiesigen Oberforsterstelle in diesem Friihjahr 11 Ack er Waldboden zu 
Dienstland zugewiesen. al/ein be; der schwierigen Urbarmachung dieser Fliichen 
ist wenigstens ein Betrag van rnindestens 200 Rthlr eiforderlich urn dieselb en in 
einen einigerrnafien urbaren Zustand zu bringen und urn bei den hiesigen klirnati
schen und Bodenverhiiltnissen nur einigerrnafien leidliche Erndten zu erzielen, 
sind weitere Bodenverbesserungen durch Einbringen von Kalk usw. durchaus 
eiforderlich und zuniichst erSI nach 2-3 Jahren Erndten zu erwarten ll6 . 

Einen von einem Hofgeismarer Eigentiimer in der Gemarkung Gottsbiiren 
angekauften Acker, angrenzend an den Forstort Nacken, ab er durch einen tie
fen Hegegraben getrennt, muB Grebe auf Anordnung se in er vorgesetzten 
BehBrde wieder verkaufen. Die Anpachtung von drei Acker Land wird dage
gen nachtriiglich genehmigt. 

Mit zunehmendem Alter stellen si cb bei Grebe Beschwerden ein, die die 
Dienstausiibung beeintriichtigen. 1873 klagt er iiber Rheuma im Handgelenk, 
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so daB ihm das Schreiben schwernillt. Einen Antrag auf eine Badekur wird 
genehmigt, zumal Grebe daraufhinweisen kann, daB erwahrend seiner langen 
Dienstzeit nur einmal14 Tage Urlaub genommen habe. 1880 muB urn Unter
stiitzung im AuBendienst gebeten werden. Ein Jahr spater stellt Grebe wegen 
Gehbeschwerden Antrag aufVersetzung in den Ruhestand. Bei seiner Pensio
nierung im Herbst 1881 erhalt er den Roten-Adler-Orden IV. K1asse verlie
hen 117. 

Grebe zieht im Ruhestand nach Ersrode, weil hi er eine mit Oberf<irster 
Stabl verheiratete Tochter lebt. Wenige Jahre spater verstirbt er dort im 72. 
Lebensjahr 118 . 

Heinrich Grebe hinterlieB keinen Sohn. Von seinen vier Tiichtern heirate
ten zwei wieder Forstbeamte (Stahl und Paul i). Jede dieser beiden Tiichter 
hatte wiederum einen Sohn und einen Schwiegersohn im Forstberuf. Die 
Nachkommen Pauli - Kiihbacher sind spater als Oberf<irster bzw. Forstmei
ster in Veckerhagen tatig 119. 

Carl Friedrich August Grebe, geb. 20.6.1816 in GroBenritte 
ges!. 12.4 . 1890 Eisenach 

Salus publica suprema lex esto. Motto Grebes fUr seine gekronte Preisschrift 
1845 

Carl Grebe, der jiingste der drei Siihne des Brigadiers Ludwig Grebes zu 
Gottsbiiren, folgte, wie seine beiden Briider, der Familientradition, wurde 
Forstmann und als solcher der markanteste Vertreter seiner Familie. 

Carl Grebe hat als 16-jahriger einen Lebenslauf verfaBt, der Einblick in 
seine Jugendjahre und in die Verhaltnisse dieser Zeit gibt. In GroBenritte, 
einem Dorf bei Kassel, geboren 120, wird Carl Grebe nach der Versetzung sei
nes Vaters in Oedelsheim eingeschult und bei dem Lehrer Kratz in Religion, 
Schreiben, Rechnen und Lesen unterrichtet. Grebe stellt heraus, daB er schon 
im 6. Lebensjahr Unterricht durch den Tanzlehrer Nagel erhielt. 

Nachdem der Vater 1823 das Forstrevier Gottsbiiren 121 iibertragen bekom
men hatte, erfolgte nunmehr der Unterricht durch den Cantor Heppe und 
zwar in deutscher, lateinischer, Jranzosischer Sprache, in Naturgeschichte und 
Naturlehre. Weltgeschichte. Geographie. in den Anlangsgriinden im Zeichnen 
und Klavierspielen. Der Tanzunterricht wird fortgesetzt. Die Konfirmation 
(1830) durch den Metropolitan Boclo bewegte den jungen Menschen sehr, so 
daB er ihr einen ganzen Abschnitt widmete. Grebe nihrt dann fort : Jetzt muftte 
nun mit Ernst aul die Bes timmung eines Fachs zur Sicherung meiner kiinJtigen 
Exislenz gedachc werden. Nach der mit meinen Eltern gelrojfenen Verabredung 
war zu wahlen zwischen dem O.f/iziers-Stande. dem gelehrten Stande und dem 
des Forslmannes, bis dann endlich - meinen Neigungen nachgehend - der lelztere 
gewiihlt wurde. Diesem zu/olge legle ich mich aul alles, was zur Erlernung dieses 
Faches nothig und nUlzlich erschien und wurde deshalb ein sliindiger Begleiler 
meines Vaters aul deften Exkursionen in den Wald ... Am Ende des Lebenslau
fes wird im Marz 1832 eine nicht naher bezeichnete Priifung vermerkt, vermut
lich die Aufnahmepriifung an der Polytechnischen Schule in Kasse!. 

Hier gehorten zu seinen Lehrern hervorragende Manner wie Bunsen und 
Wiihler, die ihm vorziigliche Kenntnisse besonders aufden Gebieten Chernie, 
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Physik. Mineralogie und Geognosie vermittelten 122. Wie vorher seine Brlider. 
absolviert er nach dem Schulbesuch die praktische Lehrzeit bei seinem Vater 
im Reinhardswald. 1836/37, also noch vor seinem alteren Bruder Heinrich, 
besucht Carl Grebe die Forstlehranstalt in Melsungen und setzt nach einern 
glanzend bestandenen Staatsexamen zwei Jahre lang seine naturwissenschaft
lichen, rechtswissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Studien an der 
Universitat Berlin fort 123. Auf einer ausgedehnten forstlichen Studienreise 
bekornmt er Verbindung zu Gottlob Konig, dem damaligen Direktor der 
Forstlehranstalt Eisenach; diese Begegnung sollte fUr Grebes spatere Verwen
dung wegweisend werden. In Marburg promoviert Grebe. Nach kurzer Zeit im 
kurhessischen Dienst verlaBt Grebe 1840 die Heimat, urn als Dozent fUr Forst
wissenschaft, Mineralogie, Gebirgskunde und Botanik an der landwirtschaftli
chen Akademie zu Eldena (bei Greifswald) zu wirken. In Greifswald erwirbt er 
die venia legendi (1842). Wenige Jahre spater (1844) wird Grebe durch Konig3 
Verrnilllung in weirnarische Dienste als Lehrer an der Forstlehranstalt Eisen
ach eingestellt und zugleich zurn 2. Mitglied der Forsllaxationskommission 
ernannt. Kurze Zeit spater kehrt Grebe nochmals nach Greifswald zuriick und 
zwar als akademischer Forstmeister der Universitat und zugleich als Professor 
der Forstwissenschaft an der Akademie Eldena. Nach dern Tode Konigs wird 
Grebe von der Weirnarer Regierung zum 1. April 1850 mit dem Pradikat Ober
Jorstrath zum Direktor der Forstlehranstalt Eisenach berufen und zugleich 
zum Vorstand der dortigen Forsllaxationskommission bestellt ; nebenbei hat 
er die einstweilige Verwaltung der neu geschaffenen Forstinspektion Eisenach 
mitzuversehen 124. 

In Eisenach wirkte Grebe, inzwischen zum Geheimen Oberforstrath und 
1880 zurn Oberlandforstrneister befOrdert, bis zu seinem Ableben am 12. April 
1890. 

An Anerkennungen und Ehrungen hat es Grebe nie gefehlt. Bereits 1842 
erhalt er fUr seine Reisebeschreibung iiber Schweden und Norwegen einen 
Geldpreis 125. Eine drei Jahre spater erschienene Schrift wird pre isgekront 126. 

Auf Grebes weiteres schriftstellerisches Wirken sei hier nur hingewiesen. 
Seine Lehrblicher. oft in mehreren Auflagen erschienen. ebenso die Neuaufla
gen der Schriften seines Vorgangers Konig, sind bei HeB (A DS) und neuer
dings durch Kraienhorst und Rozsnyay ausfUhrlich gewiirdigt. '26 • 

1868, bei der Neugriindung der Forstakademie in Miinden war unter dem 
Einflu(3 van Burckhardt, dem Leiter der Forstverwaltung in Hannover, ver
sucht worden, an erster Stelle den im lorsllichen Lehifach ausgezeichneten 
Geheimen Obeiforstrat Dr. Grebe zu Eisenach zum Direktor und Hauptlehrer fur 
die neue Akademie zu gewinnen. Trotz des Hinweises aUf dos enveiterte FeJd sei
ner Lehrtiitigkeit wie aul diefiirdas Fortbestehen der ForstlehranstaJt zu Eisenach 
bedenkliche Konkurrenz der Forstakademie zu Miinden, lehnt Grebe nach aus
reichenden Zusagen seiner Verwaltung ab 127. Sei ehrenvollen Serufungen 
nach Ziirich, Eberswalde und Tbarandt verhalt sich Grebe ebenso, weil er sich 
Eisenach verpflichtet fUhlt. 

Auch auf dern Gebiet des forstlichen Vereinslebens ist Grebe unerrniidlich 
tatig. So war er lange Jahre Prasident des Thiiringer Forstvereins. Auch irn 
Centralverein fUr Landwirtschaft amtiert er im Vorstand. Auf der Versamm
lung deutscher Land- und Forstwirthe (1865) hat sich Grebe als Vorstand der 
Forstsektion gegen die PreBlersche "Theorie der Forsteinrichtung auf der 
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Grundlage der hachsten Geldverzinsung der in der Forstwirtschafi arbeiten
den Kapitalien" gewandt 128. Bei der Tagung des Vereins forstlicher Versuchs
anstalten (1874) in Eisenach wirkt Grebe maBgeblich mit 12' . Auf der achten 
Versammlung deutscher Forstmanner in Wiesbaden (1879) spricht Grebe als 
Koreferent tiber Wegebauplanung im Zuge der Forsteinrichtung. Ihm obl iegt 
es auch, die Resolution der Tagung zu formulieren 130, 

Dem heimischen Hessischen Forstverein blieb Grebe so verbunden, daB er 
zum Ehrenmitglied emannt wurde. 1888 hat der Verein bei seiner Tagung in 
Rotenburg/F. traditionsgemaB bei der Exkursion in die damalige Oberf6rste
rei Nentershausen drei Eichen gepftanzt und zwar im Forstort Buchenberg 
gegentiber der Burg Tannenberg. Einer dieser Baurne erh ielt in Anwesenheit 
des Geehrten durch den Prasidenten des Forstvereins, Oberforstmeister 
Guse, seinen Namen mit folgenden Warten : 

Ein Gast iSI be; uns eingekehrt, 
Den j eder deutsche Forstmann ehrt, 
Den bald nun sehon ein halb lahrhunderr 
Zahlreiehe Horer Sehaar bewunderr. 
Den jeder Mund mit Achtung nenn!, 
Wo deufsche Wissenscha/ t man kennt . . 
Zu seiner Ehre krii/tig Qujwiirls strebe. 
leh tau[ dieh ,OberlandJo rstmeister Grebe'. 

Oberforstmeister Guse wtinschte damals seinen drei Baumen : 
Nun schenke der Himm el Euch alien Drei'n 
Zur reehten Zeit Regen und Sonnenschein. 
Es moge vor alien GeJahren Eueh sc!,utzen, 
Vor Friihfrost und Spiit/rost, 1I0 r Stiirmen 
und Blitzen, 
Vor Hagel, liar Durre und Wasselj1uth, 
Vor KaJer und Raupen und pilziger Brut. 

Oberforstmeiste Guses Wunsch ist nicht in Erftillung gegangen, die Baume 
sind offensichtlich schon im Jugendstadium den Unbilden der Willerung erie
gen Il l, 

Der Hessische Forstverein, lOO Jahre spater wieder in Rotenburg/ F. tagend, 
hat daher im Forstamt Nentershausen abermals eine "Grebe-Eiche" benannt, 
diesmal einen stattlichen Baum, den Jugendgefahren )angst entwachsen Ill , 

AnlaBlich seines 50-jahrigen Dienstjubilaums am I. April 1890 wird Grebe 
mit Auszeichnungen und Ehrungen tiberhauft . Der GroBherzog von Sachsen
Weimar ernennt ihn zurn Wirkliehen Geheimrath mit dem Pradikat Exeellenz, 
verleiht ihm den erblichen Adel und zeichnet ihn mit dem GroBkreuz des 
Sachsen-Ernestinischen Hausordens aus. Der Ka nig van PreuBen und der 
Herzog von Anhalt verleihen ebenfalls Orden. Die Juristische Fakultat der 
Universitat Jena wtirdigt Grebes Wirken durch die Verleihung des Dr.jur.h.c. 
Befreundete Forstbeamte tiberreichen einen ansehn1ichen Geldbetrag als 
Grundlage einer G rebe-Stiftung. Die Stadt Eisenach ernennt Grebe zum 
Ehrenbtirger. Nur 12 Tage nach all diesen groBartigen Ehrungen verstirbt Gre
be "'. Seine Grabstalle in Eisenach ist noch erhalten. 
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HeB riihmt Grebe in seiner Biographie als geborenen Lehrer, ausgezeichnet 
mit gediegenem Wissen im Forst/ache, reichen Kenntnissen in den Naturwissen
schqJten, richtiges Eljassen des Kerns der Dinge. klarem GedankenjlujJ, Object;v;
tat im Urtheil, gliinzender Beredsamkeit und der Gabe, seine Lehren auch in die 
Praxis zu iibersetzen. Grebe wollte, so wird betont, nicht Forslgelehrte, sondern 
tuchtige, gewissenhajte, praktische Forstmiinnervoll warmer Liehe zum Wald und 
Berul erziehen. 

Grebe hat auch von Eisenach aus EinfluB auf den hessischen Wald genom
men. Nicht weniger als 43 aus dem hessischen Raum stammende Forstleute 
studierten hier wiihrend Grebes Amtszeit. Darunter finden sich nicht nur 
seine NetTen, sondern auchjunge Forstleute aus dem Umkreis der befreunde
ten Familie Harnickell l". 

Der im Sommer 1990 neugegriindete Thiiringer Forstverein hielt seine erste 
Tagung im Oktober dieses Jahres auf der Wartburg ab und zwar mit dew 
Thema : .Lehre, Forschung und Praxis an der ehemaligen Forstakademie 
Eisenach - Erbe und Verpflichtung unserer Generation." Dabei wurde auch in 
einem Vortrag Grebes Wirken gedacht und an dem friiheren Lehrgebiiude 
eine Gedenktafel enthiillt m. 

Carl Grebe verheiratete si ch 1846 mit Alexandrine Schimmelpfeng (1828-
1904), ebenfalls aus einer althessischen Familie stammend "6. Der einzige 
Sohn Karl Alexander (1866-1942), jiingster von 4 Kindern, wurde Forstmeister 
in thiiringischen Diensten und leitete die Forstiimter Ettersberg und Buch
farl m Dessen Sohn Eberhard (1906-1944), Forstamtsleiter in Kaltennord
heim, ist in Rumiinien vermiBt. AIs Nachkommen seines Zwillingsbruders 
leben noch Namenstriiger, die ab er nicht mehr dem Forstberuf angehoren "'
Die zweite Tochter Grebes verheiratete sich mit Oberforstmeister Runne
baum, Erfurt; ein Nachkomme dieser Ehe, Anwiirter fUr den hoheren Forst
dienst, fiel 1941 als Omzier an der Ostfront. Eine Enkelin Carl Grebes, 
E. Bufleb, vermiihlte sich mit Privatforstmeister Newrzella (Jena), spiiter in 
der Uckermark tiitig. 

11 
Carl Friedrich Grebe, geb. 28.1.1769 in Schachten 

ges!. unbekannt 

Carl Friedrich Grebe, den zweiten Sohn des Henricus, finden WiT zwischen 
1815 und 1819 als Forstlaufer '" im Hombresser Forst mit dem Wohnsitz in 
Mariendorfverzeichnet. Vermutlich war er schon in westphalischer Zeit hier 
tiitig. 1816 wurde er Pate bei seine m NetTen Carl in GroBenritte und dabei in 
der Taufurkunde als Forster bezeichnet. Sein Paten kind benennt ihn 1832 
Forstaujseher. Da ab 1820 die Forstlaufer in dem Staats- und AdreBkalenderr 
nicht mehr namentlich aufgeflihrl sind, bleibt die weitere Tiitigkeit Grebes 
unbekannt. Nach der 1822 von Landforstmeister E. F. Hartig entworfenen 
"Beschreibung und Ertragsberechnung des Forst-Reviers Hombressen" ist die 
ForstlaufersteUe Mariendorf140 besetzt mit George Fricke. An der lubiliiums
feier seines iilteren Bruders (1839) nahm Carl Friedrich Grebe nicht mehr 
teil l41. 

Carl Friedrich Grebes einziger Sohn, Heinrich Grebe I., geb 11. Dezember 
1811 in Mariendorf, wird nach sechsjiihriger Militiirzeit, davon ein Jahr in 
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Reserve, 1839 Forstaufseher und Forstgehilfe in Ernsthausen. 2'12 lahre spater 
bezieht er aufStaatskosten die Forstlehranstalt in MeIsungen. Nach AbschluB 
dieser Ausbildung findet er Verwendung aIs Forstgehiilfe '42 in Oberzell und 
spater als Administrator in Allendorf und Mengsberg. 1852 wird Grebe aIs 
RevierfOrster (spater OberfOrster) nach MarjoB versetzt 14J 

Grebe ist otTensichtlich friihzeitig kriinkelnd und k6rper/ich schwach, so daB 
ihm - noch nicht 60-jiihrig - eine Vertretung bestellt werden muB. Eine Augen
erkrankung, allgemeine Wassersucht, ein Lungenleiden sollen die Ursache 
sein. Bereits 1870 erwagt die Verwaltung eine vorzeitige Pensionierung. Bei 
dem ehrenwerten Charakter des p. Grebe wiirde die Verwaltung nur hochst 
ungern von sich aus die Versetzung in den Ruhestand herbeifUhren und beauf
tragt den Vorgesetzten, Forstmeister Miiller in Steinau, Grebe zu einem Pen
sionierungsgesuch zu bewegen. Urn die vorzeitige Pensionierung zu erleich
tern, wird gIeichzeitig Grebes Gehalt auf750 Rthlr. aufgestockt. Grebe Iehnt 
ab im Hinblick auf seine unversorgten Kinder, zwei Soh ne, die das Hersfelder 
Gymnasium besuchen, und die erst sechsjiihrige Tochter. Gleichzeitig weist er 
darauf hin, daB er keinerlei Vermogen besitze. 

Urn die lahreswende 1871172 erkrankt Grebe erneut so, daB der Arzt die 
Moglichkeit einer spiiteren Dienstleistung mil Bestimmtheit in Abrede stellt. Die 
EinfUhrung des Vertreters gIeicht einer eingehenden Dienstiibergabe '44 . 

Am 5. Marz 1872 verstirbt Grebe, ein sehr pJUchtgetreuer Beamter, wie sein 
Vorgesetzter abschlieBend feststellt. Die Witwe ,., zieht mit ihren drei schuI
pflichtigen Kindern nach Hersfeld. Trotz alien sichtbaren Wohlwollens der 
Verwaltung hat sie bis zu ihrem friihen Tod (1875) nach Ianger, schwerer 
Krankheit urn ausreichenden Unterhalt zu kampfen '''. 

Von den beiden Sohnen ergreift keiner den Forstberuf'47. 

III 

Christian Heinrich Grebe, geb. 10 . 12 . 1770 in Schachten 
ges!. unbekannt 

Christian Heinrich Grebe blieb seinem Geburtsort treu und wurde otTen
sichtlich Gehilfe und NachfoIger seines Vaters bei den Herren von Schachten. 

Sein einziger Sohn Friedrich CarI (1799-1870) tritt 1816 in die Leib-Com
pagnie des Kurhessischen lager-Bataillons ein '48. Er diente hier 14 l ahre und 8 
Monate, dazu weitere 18 Monate im iiberkompletten Stande. 1832133 besucht 
CarI Grebe die Forstlehranstalt MeIsungen. AnschlieBend wird er aIs Forstge
hiilfe beschaftigt und mit Forstvermessungs- und Taxationsarbeiten beauf
tragt. 1838 iibemimmt Grebe aIs RevierfOrster die Leitung des Forstreviers 
Hausen am MeiBner. Neben der Leitung seines Dienstbezirkes wird er auch 
als Taxations-Commissar eingesetzt, so 1841 bei der Einrichtung des Forstre
viers Wildhaus im Reinhardswald '''. Fiinf lahre spater (1843) wechselt er auf 
eigenen Wunsch nach Wellerode aIs NachfoIger seines OnkeIs Georg Grebe. 
Hier wird er 1861 auch Substitut, also Vertreter des Forstinspectors der Sohre, 
Forstmeister EmiI von Buttlar '50. AIs der friihere Inspectionsbeamte der 
Sohre, Oberforstmeister von Schwertzell, von den 50 RevierfOrstem dieses 
Waldgebietes durch einen Silbernen PokaI geehrt werden soli, gehort CarI 
Grebe zu der dreikopfigen Abordnung, die das Geschenk iiberreicht 15'. 
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Der einzige Sohn Grebes wird lurist, eine seiner vier Tochter heiratet ihren 
Vetter- ebenfalls ein Nachkomme des Henricus Grebe- Karl Schwarz, spiiter 
Oberf6rster in Metz. 

IV 

Gearg Zacharias Grebe, geb. 14.9.1784 in Schachten 
gest. unbekannt 

Georg Grebe, der jiingste der vier Henricus-Sohne, wird nach lO-jahriger 
Dienstzeit als lager- und Oberjager beim lager-Bataillon am 21. luni 1818 
dimittiert lSl • Er muG alsa einer derersten gewesen sein, die in das 1808 aufge
stellte westphiilische Bataillon d'Elite des Chasseurs Carabiniers eingetreten 
sind lB . Hier wurden aber nur gelernte liiger und Forsteleven aufgenommen. 
Wir konnen deshalb unterstellen, daG Grebe vorher eine forstliche Lehrzeit 
abgeschlossen hatte. Der Standort der lager-Truppe war damals Marburg, der 
Kommandeur der spat er durch se in en miGgltickten Aufstand bekannt gewor
dene Majar van Dornberg. In ruhigen Zeiten, insbesandere in der kurzen Frie
denspause 1810-1812,wurde ein groGer Teil der lager-Truppe als Kommando
Jiiger im Farstdienst, var allem im Forst- und lagdschutz eingesetzt und dabei 
auch fachlich aus- und fortgebildet. Die in der westphiilischen Zeit mitge
machten Feldziige sind leider in den Personalakten des lager-Bataillons 1823 
nicht vermerkt 154. Wir konnen aber vermuten, daB - analog des militiirischen 
Einsatzes des den Chasseurs Carabiniers angehorenden Premier-Lieutenants 
Hiitteroth auch Georg Grebe Napoleons Feldzug nach Rumand mitmachen 
muBte 1S5 . 

Nach der Riickkehr des Kurflirsten (am 21. November 1813) und der Aufstel
lung des Bataillons gelernter lager laut Ordre vam 5. Dezember 1813 ist der 
Oberjager Georg Grebe aus Schachten einer der ersten, der dem Truppenteil 
bereits am 18. Dezember beitritt 15'-

Grebe hat die Feldziige 1814 und 1815 gegen Frankreich mitgemacht. Die 
einzelnen erfoigreichen Einsatze der J.iigertruppe sind bei Moldenhauer 156 

ausflihrlich dargestellt. Hier wird ausdriicklich erwiihnt, daG bei der Erstiir
mung von Charleville am 29. luni 1815 si ch u. a. der Oberjager Grebe hervorge
tan hat. 

Wegen des besonderen Wohlverhaltens des liiger-Bataillons im diesjiihrigen 
Feldzuge und so lange dos Forstinstitut 157 nicht wiedereingerichtet iSf sollen oach 
einem Extract AIlerh6chster Resolutionen vom 9. Dezember 1815 alle Forst
Liiuffer, gehende und reitende F6rster-Stellen durch tiichtige Subjekte im Jiiger
Bataillon besetzt werden 158 . 

Oberjager Gearg Grebe gehorte zu den ersten acht Angehorigen der lager
truppe, die im April 1816 in die ehemals private,jetzt in staatliche Verwaltung 
iibernommene Forstlehranstalt Fulda eintreten 15'- Die durch allerhochstes 
Dekret abgeordneten Oberjager bekamen in Fulda freie Wohnung, freies Licht 
und monatlich 5 Thaler. Dazu wurden im lahr 36 Thaler flir Schreibmaterial 
ausgezahlt 160. Grebe hat im April 1818 die Hauptpriifung mit guten Erfolg 
abgelegt. AnschlieGend wird er als Forstgehiilfe verwendet und 1822 zum Rei
tenden Forster in Wellerode ernannt 160 Georg Grebe wird 1843 letztmalig als 
RevierfOrster in Wellerode erwahnt. Die Nachfolge iibernimmt sein NefTe Carl 
Grebe, vorher RevierfOrster in Hausen am MeiGner. 
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Georg Grebe war verheiratet mit einer Cousine, der Tochter des Henricus
Bruders Johann Zacharias, Forster in Hohenborn. Ein Enkel dieses Paares, 
Georg Uloth, soli spater Forstmeister in Liitzelstein, EIsaB, ein Urenkel Ober
f<irster in Ilfeld geworden sein 162 . 

Zusammenfassung 

Die nordhessische Familie Grebe hat in 6 Generationen - wahrend rund 
200 Jahren - 18 Namenstriiger als Forstleute hervorgebracht. Die Zahl der 
forstlichen Nacbkommen der Tochterfamilien diirfle fast genau so groB sein . 
Die Grebes waren zuniichst im nordhessischen Privatwald tiitig. Erst die 
Sohne des Henricus Grebe und deren Nachkommen finden sich im Staats
dienst und zwar vornehmlich im kurhessischen Raum ; mit Carl Grebe 
(1816-1890) wechselt ein Zweig nach Thiiringen. Bei den Grebes finden wir 
alle Dienstgrade vom Forstlaufer bis zum Oberlandforstmeister; die meisten 
standen jedoch einer Dienstste lle vor mit der wechse lnden kurhessischen 
Bezeichnung Forst, Forstrevier bzw. in der preuBischen Zeit Oberf<irsterei, 
Forstamt und fUhrten dementsprechend die Bezeichnung Reitender Forster, 
Revierf<irster, Oberf<irster, Forstmeister. Zwei Enkel des Henricus waren 
Direktoren von Forstlehranstalten, der altere ein erfahrener Praktiker, der jun
gere ein in Deutschland weithin anerkannter Wissenschaftler. 

Die forstliche Heimat der Grebes blieb jedoch fUr eineinhalb Jahrhunderte 
der Reinhardswald. Hombressen, Odelsheim, Gottsbiiren, Sielen, Heisebeck, 
Hofgeismar, Veckerhagen waren die Dienststellen, in denen sie, wiederholt 
der Sohn dem Vater folgend, tiitig waren. An der Wiederbestockung der 
umfangreichen devastierten Flachen dieses Waldgebiets haben sie in stiller 
Arbeit maBgeblich mitgewirkt. 

Die Lebensliiufe vieler Grebes zeigen die ungliickliche Verquickung der 
forstlichen Ausbildung mit dem Militiirdienst in kurhessischer Zeit. Dadurch 
wurden junge Menschen viel zu lange ihrem Beruf ferngehalten . Die ersten 
Beschafligungsjahre muBten oft ohne Bezahlung abgeleistet werden. Etwa 
vorhandenes Vermogen wurde so aufgebraucht. Die Versorgung der Witwen 
und Waisen war trotz alien e rkennbaren Wohlwollens der Verwaltung unzu
reichend. 

Mit Ende des letzten Krieges bricht die forstliche Tradition der Grebes jah 
ab. 

Anmerkungen 
1 Biographien bedeutender hessischer Forstleute. Herausge ber: Georg-Ludwig-H artig-Stif

tung, Wiesbaden 1990. 
2 Errichtung eines Denkmals fU r Forstbeamte, welche in he rvorragender Weise langere Zei l fU r 

die Fo rsten des Regie rungsbezirks Wiesbaden nutzbringend gewirkt haben . - In : Ze itschrift 
des Vere ins nassau ischer Land- und Forstwirte, forstliche Be ilage, Wiesbaden 68, 1886, 
S. 41-42 . 

3 Diehl, W.: Neues und alles aus der Geschichte der hessischen Forstbedientenschaft . - In : 
Mitt . der Hess. Familiengeschichtl. Vereinigung, 5, 1938, S. 129-130. 

4 Klin gelhoffer, W.: Alte hessische Forsterfam ili en. - In : Fo rstl. Mitleilungen , 23 , 1963, 
S. 403-405. 

S FUr di e Oberlassung va n Familienunterlagen und freundli che Unters tUtzu ng ist sehr zu dan 
ken Frau Chrisloph , Reinhard shagen, Herm Eichbaum, Fu ldab rU ck, Frau va n Grebe, Nort
he im und FO R i. R. Neumann , Co lbe. 
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6 Oer Name Grebe weist auf eine Tatigkeit hin, die in ande ren Gebieten mit SchultheiB, Heim
burger o. a. bezeichnet wird ; Grebe ist eine typisch hessische Senennung. Vgl. Wittich, C. F.: 
Handbuch zur Ke nntnis der Hessisc h-Casselischen Landesordnungen und Rechte , Vierter 
Theil . 1800, S. 518 r und Vilmar, A. F. C., Idiotikon von Kurh esse n, 1883, S. 136. Die Bestellung 
der Greben erfolgte durch den zustandigen Justizbeamten ge meinschaftlich mit dem Rente
reibeamten. Zu G reben durften nur angestssene und in gutem Geriichte stehende, auch des 
Lesens, S chreibens und nothdiirjiigen Rechnens erfahrene Unrerlhanen beslelll, dieselben auf die 
Grebenordnung vepj1ichlel und zu ihren Verrichrungen nach deren Yorschrift angewiesen werden. 
Die Greben-Ordnung vom 6. November 1739 faBte die Aufgaben, aber auch die besonderen 
Freiheiten derGreben zusammen. Vgl. Kleinschmidt, C. K.: Sammlung Furstlich-Hessischer 
Landesordnungen IV. Theil, 1782, S. 608-641 und Gunckel, F. W.: Sammlung der auf das 
Forst-, Jagd- und Fischerei-Wesen in Kurhessen Bezug habenden Landes-Ordnungen usw. 
1845, Sp. 22fT. 
Nach der Einflihrung der hessischen Gemeindeordnung von 1834 wird der "Grebe" durch den 
"Biirgermeister'" ersetzt. 

7 Ober denjiingeren Brude r des Henricus Grebe, Zacharias (geb. 1743), Forster in Hohenborn 
und seine beiden Sohoe, ebenfalJs im Forstberuf, war Naheres oicht zu ermitteln . Sein~ 
Tocher Wilhelmine (geb . 1789) heiratet spate r ihren Vetter Georg Zacharias Grebe, Revierfor
ster in Wellerode. 

8 Marie Luise Frommel (1744-1820) 
9 Pfarre r Deichmann : Rede bey der 50jahrigen Ehefeyer des Herrn Forsters Grebe zu Schach

ten am 27sten Oktober 1816. Kassel 
10 Von den 10 Kindem ist e ins im vierten Lebensjahr verstorben. 
11 Forstliche Schwiegersohne des Henricus Grebe wurden 

a) Rei tender Forster Friedrich David Giehse, Wippershain (Vgl. Hess. Landesb iblio th ek 
Fulda, Sign. Schw. St.MS 30, Nr. 46) 

b) Forstlaufer und Parkaufseher Heinrich Kohlhepp zu Sababurg. Er hatte auBer dem Park 
noch den Forston Kuhberg, Forst Hombressen, zu beaufsichtigen (Betriebspian Horn
bressen 1822). Spater wurde er zum Eichwa1d bei Kassel versetzt. 

12 Samuel Rosenthal, 1728-1192, Vgl. Forster und Gutsbesitzer in Hombressen . - In : Heimal
kirche, Hombresse n, 1967, S. 400-403, Bilder S. 380, 381. , 

IJ Moldenhauer, Geschichte des Kurhess. Jage r-Sataillons Nr. 11 , L Teil, 1913 und Wetzel, 
Georg H. : Die Hessischen Jager, 1987, S. 71 fT. 

14 Namentliche Liste samtlicher OberfOrster, re itender und gehende r Forster, Geometer und 
Forstaufsichter des Kurstaates Hessen, ... 1823: Hess. Landes-Bibliothek Fulda, Signatur 
Schw. SI. MS 30, Nr. 56. 

15 Albert Rosenthal (1163-1845), seit 1786 F6rster, se it 1808 Oberforster, ist der Sohn von Gre
bes Lehrberm Samuel Rosenthal. 1823 wird er von Hombressen als Forstinspector nach Rin
teln versetzt. (R. Immel : Hervorragende Forstleute, die in der Vergangenheit ma8geblich an 
der Gestaltung des Reinhardswaldes mitgewirkt haben. 1983, Maschinenschrifilich.) 
Der Hombresser Forst, 1789 durch den Jager-Sergeanten Adolph Grau unteT Leitung des 
Capitains Ochs vermessen. hatte bis im Jahre 1822 durch abgegebene ROtlStiickese ine Gesamt
flache urn 216 Morgen aufl3 825 Morgen ve rringen. Albert Rosenthal erstellte 1805 eine Bios
sendesignation seines Dienstbezirks, zu dem damals 911 ha Niederwald und 2200 ha Hutena
chen geh6nen. Rosenthal weist au r die Schaden der Hute, aber auch des Wildes hin, das nach 
vollig entschiedener Erfahrung das gro'pte,) a einzige Hindernis der Kultivierung von in Hege lie
genden BI6Ben is!. (E. G. Strehlke: AlIgem. Teil der Reviergeschichte der OberfOrsterei 
Hombressen, 1923, S. 48£., Maschinenschriftlich .) 
Neben umfangreichen Laubholzpflanzungen wird ab 1809, also mit Beginn von Grebes 
Dienstzeit, das seither nur in einer Abteilung vorhandene Nadelholz vermehn kultiv iert. 

16 Der Brigadier ist eine aus der westpbiilischen Organisation ube rnommene Einrichtung. Es 
sollen aus der Zahl du geschicktesten und zuverlQssigsten Forster einige zu Brigadiers I!rnannt 
werden und mU der Au/slcht a!if das Betragen der iibrigen Forster, insbesondere wegen der Hand
habung des Forstschutz bea!ifrragt werden. Verordnung vom 29. Juni 1821, die Umbildung der 
sei therigen Staatsverwaltung betreffend . -In : Ma ller und Fuchs: Sammlung der im vormali
gen KurfUrstenthum Hessen noch geltenden gesetzlichen Bestimmungen von 1813 bis 1866. 
1867, S. 311ff. 

17 Immel, Rudolf : Forstmeister Wilhelm Hiitteroth (1786-1852) zum 200. Geburtstag. - In : 
Jahrbuch '86 des Landkreises Kassel, S. 67-72. 
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18 Das Anwcsen wurde 1859 vom kurhessischen Forstfiskus als Dienstgehoft ange kauft. Im 
Zusammenhang mil de r Ve rlegung des Forstamles Gotlsbiiren nach Gieselwerder (1954) 
iibernahm es die RaifTeisenbank. 

19 Falckenhainer, C. B. N. : De r Wallfahrtsort Gottsbii ren. - In : ZHG I, 1837, S. 14-33. 
20 Laubholz kann - im Gegensatz zum Nadelho lz - Stockausschl ag bilden. Stockausschl agbe

stande bezeichnet man, un abhangig vo n der Hohe, als Niederwald. Hochwald ist aus Samen 
(Kernwuchse n) entstanden. Beim Mittelwald schlieB li ch se tzt man einen Teil der Kern
wuchse im Turnus von 20 bis 30 Jahren auf den Stock. urn schwaches Brenn holz, in sbeson
dere Reisig, zu gewinnen, wahrend eine bestimmte Zahl von Stammen , sog. lA'praiul. stehen 
bleiben, urn spater Bauholz zu geben. Mittelwalder lieferten aUe So rtim ente, die frilher die 
lindliche Bevolkerung benoligte. Die Nutzholzausbeute ist rur heutige Verhaltnisse zu 
gcring. 

21 Herrn Dr. Krilger, Bad-Wildu ngen, iSI rur die leihweise Oberlassu ng des Taschenbuchs sehr 
zu dan ken. "t. G ." Sleht rur Ludwig G rebe,.,t. F. G ." ru r seinen altesten Sohn Louis Ferd i
nand. 

22 Immel, Rudolf : Forstmeister Ca rl Friedrich Mergell (1796-1876) und se in Wirken im Rei n
hardswald . - In : ZHG Bd. 9211987. S. 171-190. 

23 Sprengel, geb. Mergell, Marie : Lebensweg des Ku rhessischen Forstmeisters Karl Fried rich 
Mergell 1796-1876. Handschriftlich 1923/24. 

24 Decret vom 26ten JuJius 1811, welches die Errichtung einer Forslschule verordnet. In : 
Gesetz-Bu ll entin des Ko nigreichs Westphalen 1811, S. 407 fT. 

25 Gu ndel, F. W.: Sammlung der auf das Forst-, Jagd- und Fischerei-Wesen in Kurhessen 
Bezug habenden Landes-Ordnunge n .. 1845, Sp. 11 2 fT. 

26 Mo ller, W. und Fuchs, c., a. a. O. 1867, S. 174fT. 
27 Ausruhrliches Protokoll uber die Ju belfeier in den Familienakten. 
28 In dem Hilttenrothschen Taschenbu ch eingezeichnet in dem Forstort "Beckerseite" Abt. 37 c. 

Heute ist dieser Pflanzgarten aufgelassen und ausgepflanzl. 
29 Forslbeamle aus den Oberfd rste reien Hofgeismar u nd Gottsbii ren, der Bruder Georg, 

Revierfdrster in Wellerode, die drei im Fo rstdienst be find lichen Sohne des Jubilars, kurflirst
liche Bea mle aus Beberbeck und Sababurg, Freunde und Bekannte. 

30 Runnebaum, J.: Rein hardswald -Erinnerungen. - In : Die Pinch, Nr. 23/1951, S. 835f. 
Diese Angaben Runnebaums, die sich weitgehend auf die Lebenserinnerungen von Marie 
Sprengel, geb. Mergell , stiitzen, konnten in deren Manuskript nicht gefu nden we rden. Sie 
crscheinen auch insofern fragwilrdig , weil 1841 der Standort de r Hutleroth-Eiche (Forstamt 
Veckerhage n, Abt. 1lI) damal s weder zum Dienstbezirk Hiltte roths (Obe rfd rsterei Gotlsbii
ren), noch zu dem G rebes (Forslrevier Gottsb iiren) gehtirte. Erst 1845/46 wird Hii tteroth als 
Forstinspecto r flir den ganzen Reinhardswald zustii ndig; Es erscheint u nwahrscheinlich, daB 
ei n Baum in einem fremden Revier oach einem Forstbeamten benannt wird . 

31 Vero rdnung vom 13. August 1818 die Erziehung des Forst- und Jagdpersona ls betreffend . -
In : Moller-Fuchs a.a.O. 1867, S. 174 . 176. 

32 Dem Forst-, Jagd- und Fischereischutz wurde injener Zei t ha he ren Orts besondere Aufmerk
samkeit geschenkl. Die entsprechenden Verord nu ngen und Ausschreiben folglen unmittel
bar aufeina nder. so 1820, 1822, 1832, 1835, 1838, 1839. (F. W. Gunckel : SammJung der auf das 
Forst-, Jagd- und Fischerei-Wesen in Kurhessen Bezug habenden Landes-Ordnungen, Aus
schreiben und anderen allgemeinen Ve rfligungen vom Jahre 1648 bis 1843. 1845, Sp . 117 f., 
184 fT., 375, 452.) 
Ursache flir die h iiufigen Forstfrevel war di e Not der land lichen Bevolkerung. Heinrich Har
nickell (Meine Vorfahren, handschriftlich 1910, S. 86f, 98) schild ert fU r Hombressen ein
dru cksvoll die damalige Armut der Dorfbewohner 
Nach ei nem Ausschreiben derOberforstdirection (1832) soli der Einsatzdes Forstschutzkom
mandos nur in Fallen dringender Not erfolgen, in dtm tS kt;ntsw~.r in der Absicht dtrS(aaUrt
gimm g liege, nachliissigt odtr zaghq/it Forslschutzditntr in Ausubung ihrtr Btlufspj1ichttn zu 
tlltichltln ... Die Bewaffnung des Forstschu tzkommandos soil mU iillt/en Biichstn erfolgen 
(Gunckel. a. a. O. Sp. 375). 
Ober die von L. F. Grebe im Forstrevier Gottsb uren als Jiigerlehrling und al s Forstkandidal 
getli tigten (insgesamt 59) Anzeigen. di e Jahre 1828- 1831 und 1836 und 1837 u mfassend, Iiegt 
eine von sei ne m Bruder Heinrich 1880 gefertigte Abschri ft vor. Sie gibt Einblick in Art und 
"Schwere" der damaligen Forstfrevel. 
FaSl2l3 der Anzeigen beziehen s ich auf das Abhauen von griintm d . h. nicht abgestorbe nem 
Reisho lz und Stangen. Die Menge reicht vo n J gronen tfchtn ASI, von einer TraaJast bis zum 
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dreispiinn igen Fuh rwerk. Zweimal wird die Entwendu ng VQn Hausforslho lz, das der Stad l 
Trendelbu rg zuste ht, d urch Bewohner von GOlIsbu ren angeze igl. 
Wegen verbotener Hute in nichl eingegebenem District liegen nu r zwei Anzeigen vo r. In siebe n 
Fallen war Laub und Slreu gefrevelt word en. Eine Meldun g bezieht sich auf den Weiterver
kaufvon zugeteiltem Brenn ho lz ohne Erlaubnis. DaB Brennderbholz - von einem Pruge l bis 
zu m Handschlillen voll - gefrevelt wurde, ist vierm al vermerkl. Sechs Anze ige n befassen 
sich mit une rlau ble m Lese n bzw. Kehren vo n Buchecke rn . 
Diejeweils ausgesp rochene n Slrafen sind in den Obersichlen verme rkLln drei de r angeze ig
te n Falle wurde auf Waldslrafarbe il zwischen 3/4 und I 112 Tag erkannl. Die in Ge ld ausge
sprochene Hochststrafe bet rug 3 Rthlr 4 ggr, die geringsle 6 ggr (Gute G rosche n). Es HilIl auf, 
daB das Ecke rnlesen verhiiiln ismiiB ig hoch best raft wurde, niirnl ich bi s zu 2 Rthl r, wiihrend 
die unberechtigte Entna hme von Laub in zwei Fii ll en mit dem Vermerk "Freigesprochen" 
versehen ist. Wahre nd dem nach die Fo rstfrevel in der Grebe'schen Kommand oze il nur 
ge ring gewesen sind , musse n sie urn 1850 sprunghaft angesliegen sein. 
Vgl. Rudolf Im rne! : Fo rstrneister Carl Fri ed rich Mergell (1756-1876) und se in Wi rke n im 
Reinhardswa ld . - In : ZHG 92 , 1987, S. 171-190. 
AuBer de n Grebe unterstelllen Kommando-liigern, also abgestellten Militarpersonen, gab es 
in Gonsburen auch zivile sog. Forslschutzjiiger, Z. B. 1862 den p. Korte, nach ei nem Berichl 
des Forsl inspeclo rs Merge ll, Veckerhage n, vordem ein sehr luchliger und arbeirs/iihiger Ober
holzhauer; er erh ie lt ru r seine Taligkeit tagl ich 8 Sgr ode r monatlich 8 Thaler (SIAM, Bestand 
169 Nr. 1651 Bet r. die Forstschutzdiene r zu Gottsburen) . 

33 In e inem Ausschreiben wi rd daraufhi ngewiese n, daft die ForsraccessiSlf'n, da/ur solche keine 
Dienstkleidung vorgeschrieben, sich des Tragens von Rocken mir Uniformkniipfen enthalten sol
len (Gu nckel, a.a.O., Sp. 578) . 

34 Diese umfaO te damals die OberfOrste reien Cassel (m it den Forslrevie ren Elge rsha usen, G ro
Benrine,Kirchditmold , Lohn e mit Obervorsc hul z, Wilhe lmsth al und Zierenberg) und Zie
renberg (mit den Forstreviere n Ehringe n, Ehrslen mit Niede rmeise r, Naumburg, Oe lshausen 
und Sand). 

35 G rebes Vater hat dieses Forslrevier van 1817 bis 1823 verwa llet. 
36 D. h. e in junger Bea mte r, de r sola nge in diese r Funktian eingesetzt wird, bis ihm ein e ige nes 

Fo rstrevier ube rtragen werde n kann . 
37 Dies entspri cht den auf der rechten Weserseite gelegenen hessischen Waldungen, fruher 

unler dem Begriff ., We rderische Geho lze" zusammengefaBt. Vgl. A. Bonnema nn : Der Rein 
ha rd swald, 1984, S. 151-158. 

38 1851 bet rug Z. B. in Vernawah lshausen der Slrohbedarf 18000 Ztr., di e Stroherzeugun g 8000 
ZIr., der Heubedarf7000 Zl r., di e Heuerzeugu ng 4000 ZIT. Aus: Volger, Chr. : Das Fo rstaml 
Oedelsheim - ein niede rhessisches Waldgebiel - unler dem EinfluB menschlicher Sied lun g 
und Ausbe utung so wi e e ine r wegsuchenden Bewirlschaftung irn Wandel der Jahrhunderte. 
Diss. Gottingen 1954 ; hie r S. 212-228. 

39 Bereits die Verordnung vom 31. Oktober 1783 "das Einsam meln des Laubes und anderen 
St reuzeugs betreffend" sch reibt vor : all es gesam meite Streuze ug mufl s%rt nach Haus und 
unlf'r Dach (Gu nckel a. a. 0 ., Sp. 61). 

40 Regulaliv uber die Streunutzungen vom 4. Man 1839 (G unckel a. a. 0 . ). 
41 Vo lger, Chr. , a.a.O. 

41 a Das Thema der Stre ulaubge rechtsame greift Grebe spiiter in seiner Kasseler Zeit noch einmal 
auf. Bei der 4. Versam mlu ng hessischer Forstwirthe zu SchlUchtern im Se pte mbe r 1875 fun
gierte Grebe nichl nur wieder als GeschiiftsfLi hrer der Tagung, sondern referierle auch uber 
ein beso nderes Verfahren der Buchenwirtschaft im Soiling ("vo n Seebachbetrieb"), weil er 
home, daB damit auch die sc hiidli chen Folgen der Streuentn ahme elimin iert werden ka nnten 
(A lIg. Fo rst- und Jagd-Zlg. , Supp l. 10, 1878, S. 18-37). 

42 Als Fo rstaccessist de r Forslinspeclion Habichtswald (1837) stande n Grebe als Ge halt jiihrlich 
150 Thaler und 2 Klafter Halz zu. Bei der Obernah me des Farstreviers Sielen e rhielt er den 
Normalgehalr lemer Klasse von Dreihundert Fun/zig Thalern und Sechs Klafrern Holz. 1847 
wurd e das Gehalt e rhoht. Durch di e Obernahm e der Direktorenstelle in Melsungen stieg das 
zugesic herte Ge halt auf I 000 Thaler ; hinzu kam ein nach der Zahl der Eleven schwankendes 
Honorar zwischen 200 und 250 Thalern. Nach der Okkupation im Juni 1866 erhOhen bereits 
im Ju li der pre uBi sche General-Gouverneur von Kurhessen, General von Werder, zusammen 
mit dem Administratordes Kurjiirstenlhums Hessen, Regie rungs- Priisi de nt vo n Ma ller, G rebes 
Gehait auf I 100 Thaler. 

43 vo n Lorentz, Oberforstmeiste r irn Ober-Forst-Collegiu m, oblag di e Einrichtung der Forste. 
S. A. Bernha rdt : Gesch ichte des Waldeigentums ... 187511966, Bd. Ill , S. 271. 
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44 "Aus Ku rhesse n". - In : AlIg. Forst- und Jagd-Zei tu ng 37, 1861, S. 313. RevierfOrsler Oelzel 
wu rde 1861 als Forslinspector nach Friedewald. spater in gleicher Eigenschaft nach Schm al
kalden versetzt. 

45 StAM , Bestand 169, Nr. 103. - A. Bonne mann: Ober die kurflirstli ch hessische n Forstlehran
stalten 1978, S. 52 f. 

46 Ludwig Armbruster : Geschichte der Stadt Melsu ngen bis zu r Gegenwan, 1921, S. 328f.
He inz Ull rich : Die Kurh essische Forstlehranstalt in Melsungen . -In : Hess. Gebirgsbote 79. 
Nr. 1/ 1978, S. 12-14 . 

47 Bo nne mann 1978. S. 45 fT. - Anonymus. Ueber die Ausbildung des Forstpersonals im vorma
ligen Kurfurstenlhume Hessen . - In : AUg. ForSI- und Jagd-Zeitung 1867, S. 41 -55. 

48 Lfm. E. F. Hartig weist in diesem G utachten darauf hin, daB Mel sunge n vo n bedt'utenden 
Hoch- und Mitte/wa/dung-ForJtt'n umgeben sei. In de r Nahe seie n FOrsle zu finden. die sc ho n 
systematisch geordnet und ande re, die noch nicht vall ig reguUert seien. Andere groBe Wald
gebiele seien leicht zu e rreiche n ; daB Melsungen in der Mitte des Landes li ege und zwar an 
eine m schi fTbare n FluB mit FloBerei; daB in der Stad l junge Leule in Riicksicht allj ihre 
Lebel/ sorl hinliing/ich Unlemutzu ng finde n wUrden (Bonne mann 1978, S. 35). 

49 Karl Hasel: QueUen ZUt Geschichte der Forstli chen Fakullat der Georg-August-Un iversitat 
Gottingen, 1968, S. 48-52 . 

50 Leiter der Hannoverschen Fotstvetwaltung und ehemals Lehrer an der 1849 aufgehobe nen 
Forslschule in Munden. 

51 Bo nn emann (1978, S. 59) vermutet zwar, daB politische Gesichlspunkte auszuschlieBe n seien . 
0 110 Bahr (Oas fruhere Kurhessen. 1895, S. 103) als Zeilgenosse weistjedoch daraufhin. daB 
Hann over "slets mi t besonderer Rucksichtnahme behandell wutde". 

52 Nachdem das Forsl-lnslitul Waldau rnil Beginn der weslphiilischen Ze it seinen Un lerrichl 
einste llte, das ofTensichllich nu r kurzlebige, von de m fU rstli ch hessen-rotenburgischen Forsl
rath Willwe r ge leitete Forstinstilul ROlenburg/F. e inging. die von Fulda nach Me lsun8en 
vetlegte Forstlehranstalt sc hl ieBen muBte, 1938 des ForSlinstilut der Landesuniversital Gie
Ben mit einem Federstrich au fge hoben , zu Kriegsbegin n die Forstsc hul e Spangenberg 
geschlossen und schlie81ich 1982 der Unterri cht an der Landesforslschule Scho llen ei nge
sleUI wurde, verfligt Hessen derzeit Uber keine seiner ei nsllraditionsreichen fo rstlichen Aus
bildungsstiillen mehr. 

53 Hasel. a. a. 0 ., S. 56. 
54 Bonnemann 1978, S. 62. - Bereils fruher halle v. Wedekind in sei nen Neuen JahrbUchern der 

FOTSlkunde, Heft 21. 1841, in ei nem VerZt'ichni./J bt'merkt'nswt'rlt'r jl!tu ll'bl'nder Forstmiinner 
vie r Direktoren und Lehrer der Forstlehranstalt Melsungen aufge no mmen. 

55 Hierfli r mu8 er 15 Sgr. Stempelgebuht an di e Staa lskasse e nlri cht en. 
56 Hier hat s ich Grebe urn den Ausbau des Wegene lzes. auch der Orlsverbindungen. im Rein

hardswald gekummert (SIAM, Restand 169, Nr. 2956, Acta belt. den Ausbau von Wege n im 
Reinhardswald). 

57 Geb. 1830 in Wo lfgang. gest. 1892 in Leipzig. 
58 .. Grebe, FrilZ, Landschafismaler, geb. 11 . 10. 1850 in Heisebeck bei Karlshafe n (Hessen), 1872-

77 SchOler der Kasseler Akad . unter Bromeis, lalig in Dusseldorfu . Berlin . Seil1880 fast all
jahrlich auf de n gro8ere n Ausstell . mit Landschaften vom Rhein u . der Meereskuste, vor 
allem abe r mil markigen norwegischen Landschaften vertteten ." In : Thieme-WiIlis, Allg. 
Lexikon der bildenden Kunsller 14. Bd., 1921 , S. 560. 

59 Taufpaten Ca rl Grebes ware n der jungste Bruder des Valers, Dr. Carl Grebe, Director der 
Forsl lehranstalt Eisenach , und Ca rl Ludwig Merge l1 (1820-1893), spa le r Oberf6 rsler in Ki rch
ditmold . 

60 Festschrift zur Feie r des 75-jahr. Besle hens der Gro8henogl. Fors tle hranstalt Eisenach. 1905. 
S. 24 . 

61 Grebe bekam damals jahrlich ein pensionsfahiges Ge haJt von 1800 Mark , freie Dienstwoh
nung. freies Feuerungsmaterial. ei ne jahrliche Dienstaufwendungsentsc had igung vo n 1200 
Mark sowie eine nicht pensionsfahige Stel1enzulage vo n lOO Mark im Jahr. 

62 Carl G rebe : Neuheiten aus der Laubmoosflora des Westfalischen Berglandes. - In : Allg. Bot . 
Ze itsch rift. Nr. 7 und 8, 1897. S. 1- 11. 

63 Rei der Obersendu ng des Patents wi rd in der Beglei lve rfUg ung vermerkt. da8 er nach wie \lQr 
das Amt eines Obl!rfiirstl'rs bl!kleide und ihm daher bei einer evtl. Versetzung keine ha heren 
Umzugskoste n zuslehen . 

64 Fm. Fri edrich Mergell. - Vgl. R. lm mel : Forstmeister Ca rl Fried rich Mergell (1796-1876) und 
sein Wirken im Reinhardswald. - In : ZHG 92. 1986. S. 17 1-190. 
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65 Grebe: Erfahrungen im Vereinsgebiet (Regierungsbezirk Kassel) Ober den Fichtenanbau 
unter Schirm. - In : Ve rhandlungen 28. Ver. Hess. Forstve rein Marburg 1907, S. 12-24, 
S. 26-37 . - Heinrich Sprengel, Referenda r-Tagebuch 1905. 

66 Sprengel (1883-1971), spate r Forstmeister in Goslar, war wie Gre be Nachko mm e Fm. Frie
drich Mergells, Veckerhagen. 

67 A. Grimme : Carl Grebe+. - In : Abhandl. u. Bericht l VI des Vereins f. Naturkunde zu Cas
sel, 1925, S. 186-193 mil einer Zusammenslellung der wichtigsten bryologischen VerofTentli
chungen von Grebe. - A. Grimme, Aufbemooslen Pfaden . - In : Hessen1and 37, Heft 2, 1925, 
S. 37-41. - A. Grimme, Beitrage zur Laubmoosflora Niederhessens und seiner Grenzgebiete. 
- In : Abhandl. u . Bericht L VI des Vereins f. Naturkunde zu Casse11925, S. 125 fT. - H. Wiede
mann : Die Bedeutung Kassels fU r die "Scienta amab ilis". - In : Festschrift 150 Jahre Philippi
GeseJlschaft 1836-1986. Kassel 1986, S. 62. 

68 A. Grimme : Die Torf- und Laubmoose des Hessischen Berglandes. - In : Verein f. Natur
kunde zu Kassel, Festschrift zu r Feier seines lOO-jahr. Bestehens, 1936, S. I fT. 

69 Vgl. Anm. 64. 
70 M. Koehler, Zweiter Beitrag zur Lebermoosflora des Kasseler Gebieles. - In : Ver. f. Natur-

kde. zu Kassel, Festschrifl zu r Feier seines hund erj iihrigen Bestehens, 1936, S. 136-150. 
71 C. Grebe : Moosflo ra des Naturschutzgebietes Sababurg. - In : HKH 1970, S. 90- 91. 
72 Maschinenschriftlich in Familienbesitz. 
73 Carl Grebe : Lebensproblem und die neue Beseelu ngshypothesen. Vortrag ge halte n am 

3. 11.1921 in Kassel. - In : Abh . u . Berichte L VI des Ver. f. Naturkunde zu Cassel , 1925, S. 204-
206. 

74 Durch die Familie der Frau entstanden verwandtschaftliche Bezieh ungen zu dem Maler 
Theodor Rocholl (s. Theodo r Rocholl, Ein MaJerleben, 1921, S. 2). 

75 Von FOR i. R. Neurnann, Cti lbe, freundlichst zu r Einsichtnahrne Oberlassen. 
76 Muller, 0 .: Forst! . AdreBbuch siimtl. PreuB. Staats-Oberfdrstereien, 1926, S. 258. 
77 Am Ende des 18. Jahrhunderts zahlte man allein in Ho mbresse n 214 pferde und Fohlen, 291 

Ochsen, Klihe und Rinder, 867 Schafe und 207 Schweine, die sommers liber im Wald ernahrt 
wurde n (Marlin , 1. C.: Topographisch Statistische Nachrichten aus Niederhessen, 2. Bd., 
I. Heft, 179 1, S. 214). 

78 Heise, K.: AIIgemeine Beschreibu ng der Revierve rhliltnisse Fo rstamt Hombressen 1953. -
Diese Revierbeschreibung hat wegen ihrer weit zuruckreichend en Angaben und ihres ver
gleichenden Zahlenmaterials besonderen fo rstgeschichtlichen Wert. 

79 In der Zeit vo n 1885 bis 1905 werden in Ho mbresse n 1080 ha dieser Flachen aufgeforstet . 
80 Vg\. Anm. 78 
81 Die Gemeinden Hombressen. Udenhausen und Carlsdorf sammeln observanzm4fJig den sage

nannten Hauiforst. Hierunter wird die seit vie/en /ahren nachge/assene Begunstigung verstanden 
die Erdstiicke. das Lager- und Leseholz und al/es Oberholz. we/ches nicht aujgearbeitet werden 
kann. sowie die Windjiille unter 114 Klft. mit der polizeilichen Einschriinkung auj die beiden 
Wochentage Montag und Donnerstag und streng genom men ohne den Gebrauch von HauelWerk
zeugen zu benutzen. wojiir nach der betreffenden Begutungsklassejedem Einwohner ein gewisses 
Forstgtld zur Forstrechnung gesetzt wird. wie Z. B. Vol/spiinner 3. Ha/bspunner 2. dem Kothner 
1112. dem Beisitzer 1. der Witwe 112 Klafter (Lfrn. E. F. Hartig : Beschreibung und Ertragsbe
rechnung rur das Forstrevier Hombressen, 1822). 

82 Der Durchschnittspreis je fm Nutzholz lag Mitte der 20-er Jahre bei 26,93 RM , 1931 bei 
10,63 RM , 1935 bei 15,11 RM , 1 rm Buchen-Scheitholz kostete 4,43 RM (Heise, a. a. 0 ., 1953, 
S. 50). 

83 Die deshalb 1876 aur der Domane Sababurg geplante Waldarbeilerkolooi e kam ni cht 
zustande (Heise, a. a. 0 ., S. 56). 

84 Nach heutigen MaBstiiben wOrden auf der damaJigen FHiche rund 20 Arbeitsktiifte beschiif
ligt. allerdings ganzjahrig. 

85 Regierungs- und Forstrat OUo Kaiser (1824-1915) hat wahre nd seiner Kasseler Zeit Hervo rra
gend es fUr die Waldeinteilung und ErschlieBung der Walder geleistet. Die KaiserstraBe am 
MeiBner tragt seinen Namen. 

86 Muller, 0 .: a.a.O., 1926, S. 258. 
87 Kasseler Post Nr. 77 vom 18. Marz 1933, BI. 2. 
88 Im Januar 1944 werden nochmals 12 Stuck Damwild im Fo rstamt Gahrenbergausgesetzt . Das 

Damwild ist inzwischen im Wildschutzgebiet Reinhardswald restlos verschwunden. 
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89 Angezeigte Forstfrevel je lahr in der Oberf6rs lerei Hombressen: 
In den l ahren 1870-1882 125-2400. D. 170) 

1883- 1898 8-126 (i. D. 64) 
1899-1904 10- 48 (i. D. 25) 

Heise (a. a. 0 ., S. 43 f.) erkl art den Rtickgang mil Mangel an Gelegenhcil nach der Ablosung 
der Fo rstberechtigun gen. 

90 Der G utsbezirk Re inh ardswald hatte ei ne GroBe von 18 441 ,5 ha und war unbewohnt. Vg!. 
HKH 1932. S. 82. 

91 Nach der Auflosung des Forslamtes Ho mbresse n (1974) wurd e der Sitz des Forslgutsbezirks 
an das Forstaml Reinha rdhage n verl egt. 

92 Vg!. Bo nn emann. 1984, S. 158- 160. 
93 Briefli che Mitteilung FO R i. R. Neu mann, Col be, 1990. 
94 "Grebe-Eiche'" in der Rev ierf6rslerei Waldhaus, Abt. 406. Vg!. Be richt in HNA vom 11. 9. 1987. 
95 An einen derartigen Slellvert re ter muBten zu damaliger Zeit 300 Thaler gezah lt werde n (H. 

Harn ickell: Meine Vorfahren, 1910, S. 135. Handschrift) . 
96 Die vo rgedruckte Genehmigung der Ausbildung Heinri ch G rebes durch se in en Vater wurde 

vo n Landforslmeister E. F. Hartig, dem Leiter der Kurf. Hess. Ober-Forst-Direction, pe rson
lich unlerzeichnel (2. April 1830). Nachdem dieser Vordruck samt Ins lru ktionen dem l iiger
lehrling vorgelesen worde n war, er das Versp rechen abgelegt hatte, diese Besti mmungen 
gewisse nhaft zu ermll len, unlerzeichneten n icht weniger als drei Beamte des "Kurm rstlichen 
Fo rsta mtes Reinhardswald" den Aktenvermerk (Oberforstm cister v. d . Malsburg, Kassel, 
Oberf6 rster Htillerolh, Trendelbu rg, u nd Forstverwalte r Henkel, Kassel). 

97 Die vo n H. G rebe vorl iegende liSle der in se ine r Zeit als l iigerlehrling, Forslkandidat und 
Adminis lralor angezeigten Frevel enthiilt auch nu r Hinwe ise auf ve rhiiltnismiiBig geringm
gige Obertretungen (Vg!. Anm. 32). Wiihrend 1848 in Hombressen Wildd iebe offentlich auf
gelreten se in sollen, scheint di es in Gotlsbti ren nichl der Fall gewesen zu se in . Vg!. Hei mal
ki rche Hombresse n, 1967, S. 363. 

98 Ftir seine forstliche Tiitigke il - mit Vorwissen der Oberbehiirde - in den l ahre n 1838- 1841 
(tei lw.) erhielt Heinrich G rebe keinerlei Vergutung. SLAM Bestand 169, Nr. 103. Perso nliche 
und dienstl iche Verhiilt nisse der Forstbeamten des Regierungsbezirks Kassel 1867. 

99 Als Forstgeomerer bin ich auch nichr begiinsrigr. in dem ich mir ein sehrrheueres Vermessungsge
rat hobe selbst onschtiffen miissen. wahrend den meisten Forslgeomelern dieselben geliejert sind. 

100 In einem spiile ren Se richt schii tzt G rebe die Einsparungen des Staales du rch seine langjiih
rige, unbezahlte T ii tigke it auf 2 000 Thaler. 

101 Die zeitlichen Angabe n G rebes in se in em Brief von 1851 st immen nicht genau mi l denen von 
1867 (S tAM , Bestand 169, Nr. 103) tibere in . 

102 Hess. Landes-Bibliothek Fulda, Sign. Schw. St. MS 30, Nr. 120. 
103 StAM, Best . 169, N r. 1845 Belr. den Fors finspections A ccessisten H. Grebe 11 . .. wird Revierjiirster, 

jelZl Oberfijrster zu Gotubiiren. 1852- 1881. 
104 Uber die Die nsttibergabe des ForSlreviers GOlIsbti ren van Forslaufseher Grebe, dem seitheri

gen Administrator. an Revierfo rster Le nlz, seither Forslaufseher in Holzhause n, liegt ein 
umfangreiches Prolokoll vom 3. Februar 1852 vor (StAM , Best. 169, Nr. 1653, S I. 14 fT.). Bei der 
von Fo rslinspeclo r Harn ickell. Bebe rbeck, geleil eten Ubergabe waren auBer Grebe u nd 
Lentz gegenwartig die Forstlaufer Pl eBmann zu G ieselwerder, Sierman n zu F riedrichsfe ld. 
der Forslschu lzjiige r Odenwald und der Kom mand ojiiger Seilz, be ide GO lIsbti ren . 
Au s dem Protokoll geht hervor, daB die Ubergebene Forstrepositu r Akten in 20 Gefachen ent
hieJt, au.Perden laujenden Geschiijtsprorokollen die Forsrbeschreibung. Special-Forsrkarren. das 
Exercitienbuch und Forstrechnungen ab /821. 
Eine kleine Menge u nverwerteles Bre nnholz wird ubergeben, in der Rege l geringwe rtige Sor
timente wie Astp rtige l, grtine Erdslocke usw. Es wird verm erkl , daB im laufe nde n Jahr van 
den vorgesehenen Kulturen lediglich eine Parthie Rasenasche im Marxer Kopf gebrann t wor
den seL 
Auf die s ich in letzter Zeit hiiufenden nachtlichen Frevel im Fo rstschutzbez irk Friedrichsfe ld 
wird ausdrticklich hingewiese n, zusiitzliche nachtl iche Palro uillen durch das gesamte Fo rst
schulzpersonal werden angeordne t. 

105 Heinrich Hami ckell, a. a. 0 . , S. 139, 164. 
106 SLAM Best . 169, Nr. 103 . 
107 Der Vorganger, RevierfOrster Krause, ab 1862 Stell eninhaber in Gottsbtiren und 1867 beim 

Au stau sch hessischer und preuBischer Beamle r zum Oberfors te r ernannt und nach Brasche 
(Reg. Bez. Frankfurt/ Oder) versetZI, hat seit 1864 nebenberuflich Malhemalik und MeBtibu n-
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gen an dem Landwi rtschaOI. Institul zu Beberbeck erteilt . StAM Best. 169, Nr. 1653. Betr. : 
Die Revienorsterste ll e Gott sbu ren 1852-1867. 

108 StAM, Best. 169, Nr. 3028, Obersicht uber siimtl iche Waldfliichen in Ku rhessen, 1824-1876. 
109 Fur Reisen, Tran sporte, Schreibmaterial und Schreibhi lfe . 
110 Die Umzugskosten wurden e rsetzt nach den kurhess . Bestim mungen vo n 183 1. Danach 

erh iell Grebe 116 des bisherigen Gehaltes ein sc hl ie Ol ich des Taxwertes des Ho lzes = 86 Rlhlr 
20 Sgr. Die talsiic hli chen Ausgaben belruge n jedoch 158 Rthlr 20 Sgr. 

I 11 Das GOllSburer-Leibheege-}agdre-vierersrreckr sich aujSf'chs Feld-Ge-markungen .' Friedrichsj e-Id, 
Trendelburg. Wiilmersen. GieSf'lwerder, Gotlsbiiren und Sababurg. Der Hochwildbestand, insbe
sondere des S chworzwildes. verursachrliiglich Feldbeschiidigungen und somil tiigliche Besichri
gungen der beschiidigre-n Feldstiicke bzw. Abschiitzungen, Entschiidigungsbe-schliisse mit den 
Feldeigenliimern durch den Revie-rjOrslt!r. Beri chl Forslinspector Mergell , Veckerhagen, vom 
1. l uli 1862 (S IAM. Besta nd 169, Nr. 1653). 

112 Der Auszug aus dem .. Dup licat Sleuer-Kataste r de r Ge meinde Gottsbti ren Amls Sababurg" 
weist aus. daB Heinrich Grebe. Ludwigs Sol/n. 1843 zwei Grundstticke flir 56 Rlhlr 5 Sgr ange
kauft und durch Erbvertei lung vo m 6. Mai 1844 vo n sei nem Vater das Wohnhaus bel de, Unler
muhle zum Ansch lag vo n 1200 Rlhlr uberno mm en hat. Um se in e Geschwiste r auszahlen zu 
ko nnen, muBle G rebe bei der Landeskreditkasse Kasse l 800 Rthlr aufne hme n. Aus dem Kala
ster iSI zu ersehen, daB ursprti nglich das Wo hn haus z. B. m il eine m Rauchh u hn an der Rente
rei . die landwirtsc haftl ichen G rundslticke m il Geldabgaben an Rentere i u nd Kirchenkaslen 
und weileren Diensren belastel waren. 

113 Die Beschwerd en tiber die wegen fehlend er Dienstwohnungen ungu nstigen Wohnve rhii lt
ni sse in Gottsbtiren m ll en ein en ga nze n Aklenband (SIAM, Best. 169, Nr. 2776). 
Oberr6rster Hti tte roth z. B. wohnt e in dem von sei nem Vorganger Phi li pp Quent in (1784-
1852) pachlweise tibern om menen Anwesen . Das zuge ho rige, reparaturbedti rftige "l age r
hau s", bestehend aus pfcrdestall mit darUberliegendem Zimmer mit zwei kl ein en Kammern 
war 1842 di e NOlwohnung des damalige n Stell enin habers des Forstreviers GottsbU ren, 
Revie rr6 rste r F riedrich Mergell (geb . 1797 ind Landweh r be i Nenndorf). Anfang der vierzige r 
l ahre bemUhte sich HUtteroth u rn den Ankauf des Quentinschen Anwesens durch die Forst
verwaltung. Trotz des Hinwe ises, daB diese Wohnung fli r die Aufrech terha ltu ng des Dienst
betriebes dringend e rforde rli ch se i, wurde der Antrag abgelehnt. SchlieOl ich e rwarb HUlle
rOlh selbst das zu m Verkauf s tehende Gebiiude. Nach sein em Tod (1852) bot di e Tochter flir 
2400 Thale r das Gehoft der Forstverwaltun g an . wieder o h ne Erfolg. Auch der Ankauf der 
ausbauf<ihigen Malzfeldschen Winschaft sgebiiude mil Lii ndere ien in Sababurg flir9000 Th a
ler wurde abgelehnt. Oer Ankauf des Grebeschen Anwesens durch die Forstverwaltu ng war 
demnach ein groBes Enlgegenkom men gegenUber den ortlichen Beamten und de m Verkiiu
fe r. 

114 Bald nach dem Ve rkauf (1860) brannten Stall und Scheuer ab und muBten neu erri cht et wer
den. 
1926 wird das OberfOrs le rdienstgehoft beschrieben : "altes Haus", "Bauzusland nu r Z. T . be
fri edigend, vom OberfOrster allein bewo hn t, 10 he izbare Zimmer", "kein SpUlklosett. eleklri
sches Licht vorhanden"' . .. WasserfaB f<ihrl taglich zu m Oorfbrunnen. Bau de r Wasserleilung 
in Aussicht". "Die nstbo ten sind zu haben'" (0. MUll er : Forstl. AdreBbuch samtl . PreuB. 
Staats-Obe rfOrstereien 1926. S. 254). 
Nach Verlegung des FA GottsbUren nach Gieselwerder (1954, Slaatsanzeiger 1954, S. 805) 
wurde das Gebiiude ve rkauft und beherbergl heule ein e Filiale der Raiffeisenbank. 

11 5 Spater bezieht sich Grebe au f zwei Dienstpferde und zwei KUhe, rur di e die vorh and enen 
Dienslwiesen (z . T. weilab im Wese rtal) nichl ausreichen. 

11 6 Das Dienstl and sp iet le u rn 1965 noch ein mal eine Rolle und zwar bei der da mals laufend en 
Flurbereinigung GottsbUren . Es wurde zur Aufstockung eines Aussiedle rhofes abgegebe n. 
DafLi r erhielt das Land Hesse n den schmalen Wiesenstreifen beiderseits der Ho lzape inne r
halb des Waldes. Oiese floristi sch wert vollen Fliichen (in GroBe vo n 88 ha) konn len, nun
me hri n einer Hand . deshalb o h ne Sc hwierigkeiten unter Nalurschulz gestellt werden (Staats
anzeiger, 1980, S. 1874) . 

117 Grebes Pension wird ni cht mehr nach dem Kurhess. Staa lsdienstgesetz von 1831 berechn el, 
so ndern nach dem PreuB. Pensionsgesetz vo m 27. 3. 1872. Stall 769 Mark, nach seither ange
wandten hess ischen Vorschriften. erhalt er nunmehr 2340 Mark jahrlich . 

118 Die Witwe erhalt nach dem Relicten-Gesetz vo m 20. Mai 1882 ein Witwengeld in Ho he von 
780 Mark. zusatzli ch nach kurhess. Best immungc n 116 des Revie rfo rste rge halts in Hohe von 
260 Mark jahrtich . 
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11 9 R. Immel, Zwei Forstdenkmaler im Rein hardwald. - In: Jahrbuch '89 Landk reis Kassel, 
S. 88-89. 

120 Nach frd l. Mitteilu ng von Frau Mei nke n, Archivari n der Sladl Baunatal, ist Carl Grebe gebo
ren in Haus Nr. 16, heule Kasseler Str. 10. Nach der Verselzu ng sei nes Vaters diente es ein ige 
Jah re wei ler als Forsthaus un d zwar zunachst fU r de n Gehenden Forste r Chrislian Reich
me ier und ab 1819 fU r den Slelleninhaber des G roBenritters FOrsIS, de n Reitenden Forster 
Hei nrich Pfaff. DaB es sich bei de m Anwesen um des Amlsmanns Haus handel le, wic der 
j unge Gre be in se in em Lebenslauf angibl, ko nn te nicht be legt werden. 

12 1 Als Ve rfasse r 1978 thu ringer, in der Bundesrepu blik lebende Fo rstleule d urch den Reinha rds
wald ru hrle, legte n sie groBen Wert darauf, Gousbure n zu besuchen, weil- wie sie sagle n 
dOff u n ser Carl Grebe seine Jugendjahre verlebte. 

122 Richard Hell: Grebe - In : Allg. Deutsche Biographie, Bd . 49, 1904, S. 519- 523. 
123 Nach all dem kann Carl Grebe ke in en Mil itard ienst ge leistet haben . 
124 Festschrift zur Feier des 75-ja hrigen Besle hens der G roBherzogl. S. Fo rs lle hranSlalt Eise

nach, 1905, S. 13 IT., 20 fT. 
125 Neue Jahrbucher der Fo rstku nde 1842 (27), S. 86. 
126 Carl G rebe: Die Beaufsich ligu ng der Privatwaldunge n vo n Se ilen des Staales. 1845 

Die Ansichten Grebes heben si ch deu tl ich von den preuBisc hen , du rch das Ed ikl zur F6 rd e
rung der Landesku lt ur (1811) gepraglen gesetzl ichen Beslim munge n ab. In dieser Sch rift fi n
den si ch viel meh r Obe reinstimm ungen m it der von dem GroBherzoglich Hess. Oberforslral 
Eigen brodt ko nzipierte n sog. Organischen Forstordnu ng von 181 1. Auch o h ne die Kasseler 
Verha ltn isse namentl ich zu ne nn en, weist G rebe auf die segensreiche Wi rkung der hier 1832 
gegrundeten Landeskred it kasse hin . 
G rebe poslu liert in se iner Schrift dos Prinzip der vernun/tigen Freiheir .. niim lich : dojJ jeder ein
zeinI' S taotsburger nach olfen Richrungen, in we/chen er einen vernunjtigen Zweck ver/olgt und 
dabei mifkein Rechl eines Driuen st6jJt, sichjrei bi'Wegen und mithin so viI'I iiujJeres und inneres 
Wohlsein erreichen kiinne. als es vermiige der ihm verliehenen oder erworbenen Anlagen und 
Krii/te moglich iSl. 
Von Sei ten der Slaalsfo rstbeam ten fo rdert Grebe den privaten Waldbesil zern gege ntibe r 
jreundliche Belehrung, Ermunterung und rathenden Beis/and. Er s ie ht in dieser Aufgabe ein gro
jJes Feld zu einer nUltlichen und erspriejJlichen Wirksamkeit, zumalforden Revierftjrsrer aufdem 
Lande. Auch olfentliche Anerkennung der PrivufWuldbesilzers wird - wie be i Eigenbrod t -
gefo rdert. 
Grebe betont nicht nu r d ie yo lkswirt sc haft liche Bedeutu ng des Waldes. so nde rn auch den 
Ein nuB der Waldunge n au f Clima. Fruchtbarkeit und Gesundheir. Auch auf d ie Verschiinerung 
der Gegend durch Waldofllagen. Baumpjlaflzungen ... weist er hi n. 

126a Hubertus Kraienhorsl u nd Zo llan Rozsnyay: Karl Fried rich Wilh elm August G rebe . In : Bio
grap hi en bedeu tende r hessischer Fo rstleute. 1990, S. 199-202. 

127 Hasel : Que ll en zur Geschicht e der Fo rstlichen Fakultat der Georg-Au gust-U nive rsita t Got 
lingen . 1968. S. 67. Auf die Verdie nste G rebes und die e ngen Beziehu ngen Grebe-Burckhardl 
wird in jtingster Zeit hi ngewiesen Yon Wait er Kremser: Niedersachsiche Forstgeschichte, 
1990. 

128 Bernha rdt a. a.O., Bd. Ill . S. 283 und 310. PreBler le hrte an der Forstakademie T harandt in 
Sachsen. 

129 Das Forstwesen auf der Wiener Weltausslellu ng 1873. 1874. S. 197. 
130 Berichl tiber d ie achte Versammlu ng deu tscher Forstm anne r zu Wiesbaden Yo m 14- 18. Sep

tembe r 1879. 1880, S. 11 5-1 24 , S. 160-161. 
131 Ve rha nd lu ngen der XV. Versamm lung des Hessischen Fo rstve reins zu ROlenburg a. F. am 3. 

und 4. Augus t 1888. S. 68. 69. 
132 Rudolf Immel : Einweihu ng de r Dr. Carl -Grebe-Eiche im Forslam t Ne nte rshause n. - In : 

Hess. Fo rstverein , Jahresberichl 1988, S. 70-75. 
Die neue, etwa 180-jiihrige Grebe-Eiche befindet sich in Ab!. 240. unm ittelbar am Weg nach 
Bla nkenbach . 

133 Hell a. a. O. 
134 Zum KolJ egiu m de r Fo rstlehranstalt Eisenach gehorte se it 1861 auch ein Ku rhesse, niimlich 

Wilh elm Rei nhard Casse lm an n, geb. 1831 in Retterode. Casse lm ann war nach der Ausbildu ng 
in Melsu nge n u nd zusatzlichem Stud ium in Marburg in der Kurh ess ischen Kom mi ssio n fU r 
Vermessung, Abschiilzu ng und Betriebseinrichtung de r Forsten zu Casse l als Geome ter 
beschaft igl. In Eise nach unterrichtete er d ie gesamte theoretische und prakl ische Malhe ma
tik und wa r zugleich Forstkomm issar in der GroBherzoglichen Forsttaxatio nsko mmission. 
Feslsch rift 1905. S. 148 . 
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135 Die Gedenktafel am Geb.ii.ude in Eisenacb , Frauenbe rg 17, bat fo lgenden Wortlaul : 
/850- /905 Forstlphransta/t und 1905- /9/5 Forslakadpm;p £ iunach untn der LeilUng von Dr. 
Dr. h. c. C. Grebe 1850- /890, Pro! Dr. H. Stonzer /890- / 910. 
Dr. H. Mathes /9/0- /9/5. 
Dr. h. c. Gott/ob Konig leilele 1830- /849 die Forstlehranstalt im House SchmelzerstrajJe /4. 

136 Georg Wegeman n : Geschichte der hessischen Famili e Schimm elpfeng - Scbimmelpfennig, 
H. Bd. 1942 . 

137 Oer Taufpate war GroBherzog Carl Al exander (It. Auszug aus der Familienchro nik Schim
melpfeng). 

138 Frau l o han na von Grebe, Northeim, bin ich fUr ergan zende Familiendaten sehr dankbar. 
139 Obe r die Fo rstlaufer schreibt Hund eshagen 1819 (Forslstatistik von Kurhessen in : Laurop 

und v. Wedekind : Beit rage zur Kenntnill des Fo rslwesens in Deutschl and, S. 467ff.) fo lgen
des : 
Die vorhandenen 458 Fo rsro u/se her und Fo rsllau/e r sind nach der GrojJe der Forste ver
Iheifl, so dqft im Durchschnitl der Begang einesjeden 2.500 Acker. O/l aber auch mehr oderweniger 
betriigt. Sie sind dem Forsterdirekt untergeordnet, haben bios den ForSlschult aust uuben und die 
Holt hauereien t U beau/sichligen, ubrigens aber alle Be/ehle personlich einzuholen und jedell 
Berichl miindlich abzustatten , wozu / ur die vom Woh norl des Forslers ent/ernleren gewisse 
Wochen tage /eslgesetzt sind. 
Der Gehall. besonders des unteren k urhessischen Forstpersonals, ist iiujJers! ger/ng, belo nt Hun
deshagen und gibt dafli r au ch Zahlen an : 

Im Durchschnitt ist dn Gehalt 
Brennholz 

des Oberjorstmeisurs 1.200 Rthl. und 12 Kltifiern 
des Forstmeisters u. Forstrathes 600- 800 Rlh/. u. J2 Kla/ tern 
des Forstverwallers 550 Rthl. und 6 Kla/tern 
des Oberftjrsters 500 Rthl. und 4 Kla/tern 
dn reitenden Forsters 250 Rthl. und 4 Kla/tern 
dn gehenden Forsters 150-200 Rlhl. und 3 K/aftern 
des Forst/au/ers 24 Rlh/. und 2 Klafurn 
und 3 Viertel Korn, etwa 18 Rthlr. an Werth, nebst den unbedeutenden p/and-

gebiihren. 
Die Pfandgebiih ren wurd en von den bestrafte n Freve ln ausbeza hlt (G unckel, a. a. 0 ., Sp. 
136f.) . 
Auch die Wilwen der Fo rstlaufer waren benachleiligt. Nach der 1822 e rrichlel en Pensionsan
stalt fu r die Wi/wen siimmtlicher Kurjurstl. Forstbedienten vom reitenden Fjjrster abwjjrts erhielt 
z. B. die Witwe eines reitenden Forslers oder Fasanenm eisters jahrlich 48 Rlhlr. , die ei nes 
Fo rstlaufers dagege n 10 Rlh lr. (Gunckel , a. a. 0 . , Sp. 176). 
In Dorfern ge nossen die Forstlaufer Freiheit von Diensle n wie die Zollner, milhin es bei dem 
Hnkommen eines jeden Om gelassen werden soli (G unckcl , a. a. 0 ., Sp. 77). 
Nach cin em Ausschreiben des Ober-Forstme isters der Provinz Ni ederhcssen (1822) konnen 
Fo rstlaufer hochstcns bis zu m Forstaufse hcr befd rdert werden (Gu nckel, a. a. 0 . , Sp. 218). 
Die Ausbi ldung der Fo rstl aufer scheint fruher in ke in er Weise gerege lt gewese n lU sein . Em 
eine Vero rd nung vom 9. Ok!. 1839 (Gu nckel. Sp. 546ff.) weist daraufhin, daB u.a. diese Stel
le n l ur Ersparu ng von Ruhege halten ausscheidenden Unteroffizie ren vo rbehalten sein sol
le n. Orei l ahre spale r (1842) we rden in einem Ausschreiben des Oberforslcollegiums die Vor· 
aussetzungen fLir die Einslellung e ines Forstschutzdieners fes tgelegt. Die belr. Forstinspev 
tion mu B vorlege n Zeugnisse des Ortsvo rstehers und des Predigers der Gemeinde und hat zu 
be rich ten uber Grundbesill, Vermogen und die Famili enverhalt nisse. Oer Krei sphysikus soli 
die korperliche Rustigkeit begutachten . Hinsichtlich der nothdiir/tigsten Schulkenntnisse hal 
der Forstin spcctor od er ausnahmsweise der Oberforste r einc Priifung in Lesen, Schreiben 
und in den vier G rundrechnungsarten abzuhalten (G unckel, a. a. 0 ., Sp. 793). 
Hei nrich Harnickel (a. a. 0 ., S. 134) beschreibt , wie sein Vater einen jungc n Ho mbresser nach 
der Schu lent lassung so vo rbere il et hat, daB er nach se in er M ilitarzeil ein lucht iger Parkaufse
her und Forstl aufer wurde. 

140 Die Fo rstlauferstell e Mariendo rf umfaBte damals die Forslo rte Spannhacken, GroBer Hasel
graben, ei nen Teil vom Forston Ober dem Hase lgraben, Schmelzhiitte, Trumpf, Hansmann, 
Schwarze Hoh!. 

141 In SIAM , Bestand 12, .. Kurhcssisches Kricgsministeriu m und Vorbeho rden 1813- 1867" fehlen 
Band 1-3 (1813-185 4) der Akten .. Wiederbeselzung der Forstlaufe r- und Forstschutzdiener· 
stellen". 
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142 Forstaufseher, welche die Forstlehranstalt besucht hoben. und als wirkliche ForSlCandidaten zu 
betrochten sind, erhalten die Bezeichnung Forstgehu/fe ... (Gunckel, a. a. O., Sp. 419). 

143 SlAM, Bestand 169, Nr. 103, Pers6nliche und dienstliche Verhaltnisse der Forslbeamlen des 
Reg.Bez. Cassel. 1867, und SIAM, Besland 169, Nr. 1826, Oberforster He inri ch Grebe I. zu 
MarjoB. Unterstutzung seiner Witwe, 1851-1880. 

144 Grebe muB seinem Vertreter, Oberforster·Kandidat Prigge aus Sontra. sein Dienstpferd zur 
VerfUgung slellen, wobei er bemerkt : Einen KUlScher mitzugeben bin ich nicht in der Lage. da 
ich einen solchen nlcht in meinen Diensten habe. AuBerdem sind von ihm alle baren Auslagen 
fUr Schreibmaterial zu e rsetzen und vom Dienstaufwand mussen monatlich 5 Rlhlr. an ihn 
abgefUbn werden. 

145 Susanne Caroline geb. Beckmann (1830-1875), Tochter des verstorbenen Revierforsters Ber· 
thold Beckmann zu Haubach (heule Kalbach). 

146 Der vorliegende Fall Grebe zeigt deutlich. mit welchen finanziellen Scbwierigkeiten die Hin
terbliebenen verstorbener Forstbeamten in damaliger Zeit zu kampfen hatten . Infolge der 
sehr spalen definitiven Anslellung konnten die Beamten erst in vorgeschrittenem Alter eine 
Familie grunden. Bei ihrem Ableben waren in der Regel di e Kinder noch unversorgt. War aus
nahmsweise Vermogen vorhanden, so muBte es in der langen Wartezeit eingeselzl werden . 
Wenige Tage nach dem Ableben Heinrich Grebes beanlragt die Regierung in Kassel bereils, 
der Witwe noch drei Monale lang das volle Gehalt zu gewlhren . Das Finanzministerium sei
nerseits e rhoht riickwirkend ab I. Januar 1872 Grebes Gehalt auf900 Thaler. den Dienstauf
wand auf250 Thaler je Jahr und ordnet die Nachzahlung an die Witwe an . Dienstwohnung 
und Dienstliindereien hitten ihr auf Wunscb weilerbelassen werden kOnnen . 
Aufgrund des kurbessischen Staatsdienstgesetzes vom 8. Marz 1831 (Moller-Fuchs a. a.O. , 
S. 856-877) und der preuBischen Verordnung vom 6. Mai 1867 erhalt die Witwe Grebe 116 des 
Gehaltes eines kurhessischen Revierforsters gleich 88 Thaler pro Jabr bis an ihr Lebensende 
"11. bis tU ihrer Wiedefl'erhelralung. Dazu kommen weitere 80 Thaler aus der vormals kurhes
sischen Civil-Witwen- und Waisenkasse. Hierzu bernerkt die Regierung zu Kassel am 
11. Marz 1872 : Die Bezuge Yon tusammen 168 Thaler jiihrlich werden aber unler den jetzt beste
henden Lebensverhiiltnissen vorausslchllich nicht genugen, die vermiigenslose und unzureichend 
f'rwerbifiihige WitlWe Grebe und ihre J unmundige Kinder gegen bitterstt Not tU schutzen. 
Deshalb wird Erziehungsgeld fUr die beidenjungsten Kinder beantragt und zwar fUr den Kna
ben bis zum 17ten, fUr das Madchen bis zum I5len Lebensjahr. Bewilligt werden je Kind und 
Monat vier Thaler. 
Die Hoffnung der Witwe, daB ihre be/den bis jetzt wohlgeratenen Siihne. welche die obersten 
Klassen des hiesigtn (Hersfelder) Gymnasium besuchen, dasselbeabsolYiert haben, slch solchen 
Bero/sarten wldmen, worin sie mir bald eine Stulze gewiihren kiinnen, hat sich nicht erfu Ut. Sie 
erkrankt lebensgefahrJich (Knochelf.!rqfJ) und stirbt nach einem sich uber ein Jahr erslrecken
den Klinikaufenthalt 45-jahrig in Marburg (1875). 
Bezuglich der bald einsetztenden Verbesserung der Pensionen bzw. Witwengelder vgl. Anm. 
117 und 118. 
Nach dem Tod der Mutter ubernimmt Pfarrer Aillaud. Obergrenzebacb. die Vormundschaft 
uber die drei unmundigen Grebe-Kinder. Ererwirkt, daB von der inzwischen aufMark umge
stellten Pension (264 Mark/Jahr) den beiden Sahnen bis zum zuriickgelegten 21 . Lebensjabr 
113, gleich 88 Mark-lJahr zugesprochen werden. Die IO-jahrige, von der nicht verwandten 
Familie des Vormundes aufgenommene Tochter e rhalt weiter bis zum 15. Lebensjahr eine 
Erziehungsbeihilfe von 12 Mark im Monat. 

147 Ludwig Grebe, Sohn des Ober./Orsters Heinrich Grf'be zu Marjo'p, der dUTCh den /rUhen Tod des 
Vaters nicht OberfijrJtf'r werden konnte. findet sich bis 1878 als Lehrling in einer Apotheke in 
Borken (Grebe, H.: Ober Arzte und Apotheker der Stadt Borken in Hessen . -In : ZHG 1988, 
Bd. 93, S. 187-210). 

148 .. Taschen-Controlle der Leib-Compagnie Kurh . Jage r Bt. 1817". Aus dem Nachla8 von Forsl
meister Hutteroth freundlichst zu r Verfugung gestellt von Dr. med. Kriiger, Bad Wildungen. 

149 StAM 186 Gahrenberg B Nr. 8. Erneuerte Beschreibung und Holzertrags-Berechnung vom 
Forstrevier Wildhaus, Oberforsterei Hofgeismar. Forstinspection Reinhardswald 1841. 

150 StAM, Best. 169, Nr. 103. 
151 Notizen uber das Leben und Wirken des vormals Hessischen Oberforstmeisters und Kam-

merherren von Schwertzell . - In : XlV. Verso Hess. Forstverein Treysa 1887, S. 85-87. 
152 .. Taschen-Controlle der Leib-Compagnie Kurh. Jager Bt. 1817". Nr. 5, vgl. Anm. 148. 
153 Lunsmann. F. : Die Armee des Ka nigreichs Westfalen 1807-1813, 1926. S. I7ff. 
154 Hess. Landesbibliothek Fulda Schw. SI. MS 30, Nr. 57. 
155 Vgl. Wetzel. 1987, S. IOOff. 
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156 Moldenhauer : Geschichte des Kurhessischen Higer·Bataillons Nr. 11 , I. Teil, 1913 . S. 12-54. 
157 Das 1798 durch Oberjage rmeister von Witzleben in Waldau gegrOndete .. Forst-Institut" 

wurde zu Beginn der westphalischen Zeit geschlossen und trolZ des Decrns \lom 16. Julius 
/8/1. welches die Errichlung einer Forstschule verordnet (Gesetz·Bulletin des Konigreichs West
phalen 1811, S. 407ff.) nicht wieder e rofTnet. Das nach den Freiheitskriegen von dem Hesse n
Rotenbu rgische n Forstrath Wittwer in Ro tenbu rglF. geleitete Forstinstitut war ofTensicht
lich nicht genehm fUr Anwarter aus dem kurhessischen Militar. 

158 Modenhauer 1913, S. 62 . 
159 Verordnung vom 6. April 1816 die Errichtung einer Forstlehranstalt in Fuld a betreffend : 

In Obeneugung. daft das Woh/ unseres Landes und der Flor des Nahrungsslandes Unserer 
getreuen Unterlanen von dem gUlen Zustand der Forste und \Ion deren zweckmQ.Piger Verwaltung 
durch ununterbrochene Eniehung und Verabreichung des n6 figen Holzbedarfs wesentlich mit 
abhiingt, haben wir IJerordnet ... 
Dem Institut als praktischer Anstalt wurden die zu nachst geJegenen Waldungen um Fulda 
zugewiesen. die dienen sollten als thiifige Anleitung zur Geschiiftsfuhrung se/bst. sowie zur Aus
ubung und Anwendung dessen , was wissenschaftlich gelehrt worden ... (Gunckel, F. W., Samm
lung ... 1845, Sp. 98f.). 

160 Bonnemann, A.: Ober die kurfUrstlich hessischen Forstlehranstalten, 1978, S. IS. 
161 Hess. Landesbibliothek Fulda, Schw. SI. MS 30, 1823, Nr. 57. 
162 Nach den Unterlagen der Eise nacher Grebe·Linie soli Geo rg Zacharias G rebe Forster in LOt

zelstein/E lsaB geworden sein. Belege liegen nicht vor. Nachdem Grebes Militar- und Forst
dienstzeiten bis 1843 Iilckenlos nachgewiesen werden kon nen, ist wenig wahrscheinlich, daB 
er 59-jiih rig berufli ch in das ElsaB wechselte. 
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