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Die Sohreund ihr Geschwisterkreis. 

Von J u I ius B 0 e h rn e r. 
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1. Die Sohre-Frage hat zwei Seiten, eine sachliche und eine 
sprachlichc, die nichl inuner streng auscinandergehallen WUf

den uoch auseinandergehalten werden konnen. 
Zur sachlichen is t vorHi.ufig festzlIstellen , daB Sahre ein 

Hohengebiet siidlich und siidostlich van Kassel bezeichnct, liber 
dessen Ausdehnung weder Klarheit uoch Einigkeit besteht. Die 
einen setzen sic in dus Gebiet zwischen Dennhausen 1) a. d. 
Fulda und Wellerode '). Andere nennen so den 1I6henzug zwi· 
schen Waltenbach 3) und Eiterhagen 4) einschlicBlich des Slell
bergs 5) 482 rn, des Schorns 6) 450 III und des Warpels ') 412 m 

1) 1253 Tennenhusen. 
~ ) 1350 Wynebolderode. 
3) Waldenbahc 782, Wallimbach 1380. Der Name meinl weder Sumpf

baeh noeh durchwulclen Bach, sondern isl mit den Personcnnamcn Wazza, 
Ild. Wallo zusammcngesetzl. Er el"innert nn Watzcnborn, Watzenrod, 
Walzenseifcn, siimllich in Kurh esscn. 

4) 1189 Eytcrhayn, 1380 Eylirhain (Landau, Wli.55). 
5) Einen Stellberg gibl es aueh aIs Quellorl der FeIda zur Werra sowie 

bei Kleinsassen in del' Rholl. Beider Lage weist uuf die M6glichkeit hill. 
den Namen als "s i iller Berg" Zu verslehen, wie man die Bachnum en SleBe, 
SleBau, Stellbach (hier wurde aueh niehL iiberschen del' Sleitgraben, reeh
ler NebenfluB des NiiBbaehs, 6stlieh del' FahrSlraBe von Eiterhagen nach 
Kehrenbach , dessen Umgebung an "Sti ll e" wirklich Iliehls zu wiinschen 
HifH) von sUIle ableilet, vg!. Frilz W iLL, Fluf3nam en Narddeulsehlallds, 
S.145. • 

6) Vom althoehdeulsehen seono d. i. hochgelegene (steile) SHitte, mhd. 
scar odeI' Sehar, Seharf, Schorren, Sehorll. 

7) Del' Name hiillgl zusammen mit dem englisehen warp, dns (n ichl nul' 
Werft, san dern aueh) "ausgespiiltcr Schlamm", "schleimiger Niedersehl3g 
(der Meeres fJut ", der 31s Diinger benutzl wird, bedeulcl. Warpel ist also 
Sehlammberg, Schleimherg, Sumpfberg (s. u. Olberg). Unter Wegfall des r 
ist das altfriesische wapul "Sumpf" entstanden, wober z. B. del' Name 
des Baehs Wapel zur Jade in Oldenburg und del' Wapclbaeh in Kr. Wie· 
denbriiek (Minden) . 
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und lassen die Sohre im Oslen bis SI. Ollilien~Belgerkopf 
498 m rcichen. Wieder andere fassen beides zlIsrrmmcn unci deh
nen die Sohre unler Einbeziehung des Belgerkopfs und des 
Slifts,valds mil denl Bilstein 533 In bis an die Losse aus. 

2. Ehenso wenig. \Vie liber Lage lInci Ausdehnung del' Sahre 
herrschl libel' die Bedeutung des Namens Klarheit oder Einig
keit. Man braucht nur nachzuJesen, was seinerzeit A. F. C. Vi 1-
In a r in del' "Zeitschrift fUr hessische Geschichte lIncl Landes
kunde" (1837), Bd, 1, S.249, G, L and a u in seiner "Beschrei
bung des Hessengaus" (Ha lie 18(5), S.65 (er gib I hier als ersle 
urkundJjche Bczeugung des Namens "die Sore" <lUS dCIn Jahre 
1539 an, Icider oh ne BeJeg), wicderum Vilmar im "Idiolikon 
vun Rurhessen" (Marburg 1883) S,386 (er nihl'l hier Sahren an 
aus dem GebieL des Kniill bei Schwarzenborn aus del' Gegend 
von TreysH, aus dem Werra-Gebicl im Forsl RoSbach gemiiB 
Kopp, Handbllch 5,380 "unci ander\V~i.rts'\ verwcist uuf den 
Soisberg odeI' Sosberg in der Rhan mil den benachbarlen 01'1-
schaften Soisdorf und Soislieden und das Bachlcin Soraha so
\Vie auf den Sosberg "am Thiiringer Wald" lInd den Sosenberg 
bei Rallschenberg), was dann K a r I Hen I e r, Die Residenzstadt 
Rassel und ihre Umgebung (Kassel 1902), S,24 (vg!. dazu die 
zugehorige "l\arte del' Umgebung von Kassel" fiir die Hand 
des Schiilel's) zur Sache geauBert haben. So wird man staunen 
miissen libel' die Unklarheit und Unsichcrheit in del' Auffassung 
\Vie gegeniiber del' sachlichen, so auch der sprachlichen Seite 
der Sahre-Frage, 

7a) Dic Stellcn lautcn wie folgt. Zuerst Vihnar 1837: "Die S6hre, eine 
bekannle Wa 1 d sir e eke, ist dunkler Bedeulung. Jeh mochlc d:ls Wort 
mit dem zwcimul, im Amt Eiterfeld unci am ThUringer Wnlcl [bitte wo?!] 
vorkommenden Sorespcrc (jelzL Soisbcrg, Sosbergl zusammcnstellen. Die 
Wurzel k6nnte vastare bedeuten, also S6hre dem Sinn nuch mil strut faber 
dies betleutet doch etwas wie Fluf3, Sumpf, Waldl] zusammenzuslellen sein, 
wow arsorct, emarcescit in den iiltcren Reichcnnlicr Glossen Diuliskat 530 a 
einen Beleg liefert. In der Niihe des ersten del' beiden Soresberge wird aueh 
eille jclzt nicht mehr aufzufindende !1?] Soraha, ein Bach, erwiihnt .. ' Die 
Lith, cinfach zu \Vald- und Feldbezeiehnungcn gehrallcht, oft Leid (bei 
Treysa) gc~chriel)('n. hiiufig in Zusamlllensetzungen verwflndt .. ' gcwohnlich 
plurali')ch: die Hessenliden - Soislieth, Soislieden, ein Oorf am Sohresberg 
- bedeutet eine Bergseite." 

Sodann Landau 1865, der darauf hinweist, daB reehts dcr Fulda siidlich 
von Kassel si cb eine ,,,eite Ebene, genannt del' Forst, ausdehne, die im 
Siiden al1miihlich ansteige. Oa beginne dann an del' Fulda (gemeint ist das 
SI,itzwinklige Fuldn·Knie) zwisehen Bergshatlsen und Oennhausen del' S6hr
wald, der 153n als "die Sore" bezcngt sei. Leider ist nicht angcgeben, wo; 
was UIll so wichtiger ware, als dies die iiJtesle und einzigc Beurkundung des 
Namens zu sein scheint. GemiiB beigefiigter Karle reicht die Sohre ostlich 
bis ZLH Fahrenbach, llnd an sie schlieBen sich hier i111 Oslcn die Belchen 
(Belgerkopfe) und weiter 6stlich der Kaufunger Stiflswald mit dem Bil
stein an. 

Oarnach komml ViI mar 1883 zum zweitenmnl auf die Sohre zu sprechen 
und sagt: "Die Sohre, Wa I d- und G e b i r g s n a m e in H e s s e n, eimnai 
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Uud dabei halten sich inzwi schen doch Sprachkenncr weg
weisend zur Sache geauBer!. G I' a f f, Althochdculsc her Sprach
schatz 6 (1840), 272 fiihrl an: sorcn verdorren , verwelken ; 5001' 

als at·idus. Ben e c k e - Mull e 1' , Miltelhochdeutsches Worter
buch (1866) kennt 2, 2, 469 : SOl' lrocke n, diirr und versore ver
trocknen. Lex e 1' , Miltelhochde utschcs Worterbuch (1876) 2, 
1055 weiB (nur) von ,, 501' adj. trocken, di.irr", S e hill e r lIncl 
L ii b ben, Mittelnicderdcutsches Worterbuch (1878) 4, 293 weist 
hill auf sor unci sar " trockcn , diirr" ; 294 b nul' soren 1. trocken, 
durr wcrden Iassen odeI' mache n (W eing;;rtcn , Grashof, Holz) , 
2. trocken werden. 

Auch 0 s k a I' S c had c, Altdcul sches Worterbuch (Halle, 
1872- 1882. Zwei T eile) gibt 2, 8431. an: 501' md. Ild. trocken, 
dUrf, welk , safllos ; dazu soren ahd. schweiz. md. nd . allch ver
soren, verdorrcn , verwelken; fern er clie Substantiva SOl' unci 
sorting: das Diirrwcrden, Absterben eines BallIns. Dazu sorholz 
d. i. Stii.mme, die ("s ich untel' anderen B:iulllcn eingipfeln lIncl 
endlich" ) verdorrcll ; sorwasser Que!!wasser , dus abwech sclnd 
f1ieBt und "verdorrl" (yersiegt). \VeiteI' altnordisdl snurI' Dreck , 
Schmulz, slluragr drcc kig, schnllltzig usw. (del' gemein same, ver· 
billdende Grundbcgriff konnte dus Fchlen des Wassers sein, 
vg\. das Nassaui sche S. 152) . Doch diirfle die Ableitung von einem 
andercn Stamm, del' in lateini sch sordes usw. steckt, naher lie
gen) . Aber Sehade fiihrl auch an das goti sche saurs trocken ; 
sauran trockcn werden ; das franzosi sche sau!' , SOl' gclrocbleteI', 
geraucherter TIering, Bli cking, dazu saurcr, sorer, sorir: Heringe 

eines ausgedehnlen W aldgebirges, wclches sich v 0 n K a u fun g e n b i s 
M e I s un g e n hinzieht ; sodann aber aueh einzelner Be r g e unci \V a I
d e r , z. B. im Bcrgbezirk des K 11 ii 11, dieht siidlich iiber Schwarzenborn , 
femer bei T r e y s a , da nn an der W e r r a illl FOl'st Hosbach (Kopp , Hand · 
buch 5, 380) und and e r w 5 r t s. - Auch scheinl hi erher zu gehorcn de l" 
Name eines hohell Vorbe rgs de l' Rh o 11 , d el' im Dialekl S os b e l' g, Soisbers 
heiBt, urkundlich (?) abe r Soresberc Inulet, an clesscn siiclli chen Abh angen 
di e Ol't srh afte n S o i s do r f lllld S o i s lie cl C n Ji cgc lI unci cin BiiehlcilJ 
fli e Bt, welches den Namen So r a h a fiihrle. Ein zweiter S os b er g fi ndet 
sich fllll T h ii r i n g c r W a Id und ein So s e n b e rg bei Ra u se hen -
be r g." ZlIr Ergiinzllng vergleich e lHrln S.251 , won nch lite Dergseit e, Berg
abhang becl eut et und noch 1820 al s Gntlungswort gebrii uchli ch wa r. "Als 
so1ch es ist es inzwisch en 3usgestorben , doch in Flurn amen und Wa ldnam en 
noch imm er " rechl h nufig" . 

Dagegen Karl HeBler , 1902, liiBt di e Sohrc im Oslcn und Nord os \cn von 
der Losse , im \Vcslen "on cl er Fulda bcgrenzl sein . Im Nordwes len "um
fn sse" sic die Kasseler Ebene (uod soli doch - nM h HeBler - ein " Gc
hirge" scin ), nach Siiden reiche sie bis an di e Miilmi sch. Die hochstcn 
Punktc sind Basalldccken , welch e di e im Tertiiir eingc lagerlen Braunk a hlen 
erha lten habcn. Den Bnsalt bergcn enl springc n mehrerC' Bi:icll(': so d ie' Fah · 
renbach am GraOen Bclge rko pf ldi e librigcns weil crhin Wnhlcbac h od ('r 
Wahle, aHf eine kurze Slreckc dann Forslbach und zuletzt wieder W ahJe 
bach heiBI), und die Knlln bac h weiter westli r h S.3 .,und aode re", die alle 
in di e Wahlebach und mit ihr in die Losse und zulelzt mit di escr hei Kn ssel 
in die Fulda gehen. Dc Sohre - heil3t es weiter - ist mcisl mit Wald 
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rauchern ; wDZlI indes b'emerkt werden muB, daB die franzosi
schcn vVorterbucher nur das Adjekliv saur und sor nebst sauret 
uud soret, lInd nul' in Verbindung miL hareng in genanntem 
Sinn kennen ; rernel' dus SubstanLiv le saUl'age: das Rauchern (der 
Heringe). das Verb saurir haben, von s:lurissage (dus Rallchern 
der Ileringe), saurisserie (Raucherpiatz), s:lurisseur (Herings
rkiucherer) wissen und endlich sogar ein Adjektiv saure braun
gelb, hellbraun von Pferdcn gebruuchen (iiberlragen van durren, 
braungelb Usw, gewordenen BHittern der Bliume s. u. ), wohin
gcgen die Schreibung mit sor usw. (allenfalls kommt no ch sor 
hir saure vor) auBer Geb'rauch gekommen Zll scin scheint. lm 
ProvcJl(,ulischen schreibt man saor ftir saure hellbraun, gold~ 
fm·big. Ahnlich heiSt italicnisch sallro, soro !la ch Schade Iro
cken, cinfllHig, dunkelbraun: richtig sollle es daflir gelbbraun 
heiBen , und es konnte hinzugeftigt werden, daB sauro auch den 
Brauncn (Pierd), den Fuchs, die Eidechse usw. bedcutet, sowie 
daB SO l'O auch vor dem Mausern befindlich und richlig gleich~ 
falls gelbbraun bedelltct (endlich darf man wo hi allch noch la 
sorra eingesalzcner Thunfisch zu den vorhhl erwlihnten franzo~ 
sischen IIeringen oder Bti ckingen slellen). Was endlich Schade 
noch van einem hierher gehorigen Yorgermanischen saus (S US). 

van lilauisch sausas, fenl, sausa (sausumas Trockenheit), lettisch 
sauB, gricchisch (J"av(J"a()(~~ ((fav(J"a()f(J"tLO~ Trockenheit) u sw. usw. 
alles trocken, dUrr bedeutend , flusftihrlich erortert, mug hier auf 
sich bCl'uhcn , so beuchtens\vert cs an sich, doch auch del' Pri.i~ 
fung bedlirfLig scin mag. Vgl. S. 163 zu saus ... 

F'reilich hatle kcin einziger yon diesen Gelchrten zwischen 
denl. Eigenschuftswort sor und dem ZeiLworL SOrCll cinen Zu~ 
sanuncnhang Zll del11 Ilauptwort sore (So h re) , auch nur cinen 
Hinwcis odeI' eine Andeutung in diesel' Hichtung zu machen 
unternommen. Das, tiberhaupt eine wescntliche Weiterft'tluung 
ZlI biclcn blicb Grimms W6rterbuch 10, t , 1425 f. (erschienen 

bedeckl (auch die nordwestliche Ebene? s.o.) llnd wenig besiedell. Erst 
die sanfle ll Ahhiinge nach del' Kasseler Ebene ZlI tragcn frllchtbare Felder. 
Doch ist del' Ackerbau von geringem Umfang. Meist miissen Duchcn- und 
T annenwiilder, Kohlenwerke unci Kohlenbrennen den Anwohnern Leben,>~ 
unterh all bielcn. Hinter der Miilmisch aber, auf ihrcm link en Vfer, dehnt 
s ich zwischen fiohrenfurt und Lichtenuu der Riedforsl nus, in dessen Mitte 
etwa die Dorfer Kehrenbach unci Giinsterode iiegcn." - Man kann nicht 
sagen, daB diese Angaben im einzeIncn und in ihrem Zusammenhang, zumal 
wcnn man sic mit dcr zugehorigen, fii r die Hand des Schiiiel's beslimmten 
"Karle del' Umgegcnd von Kassel" zusammcnhiill (diese Karte verengt uam
Hcll - iibcrraschend g,enllg - die Sohre auf den Tf ohe>l1zug zwischen WeBe
rode und WaltenhachJ. ein klares Bild von del' Sachlage im DJick auf di e 
Sohre gewiihren , wiewohl cs si ch 1I1ll zwei Unterrichtswerke handeH, die 
Jahrzehnle lang im Gebrauch standen (jetzl allerdings liingst dllrch andere 
ersNzl warden sind ). Dach begrcift Illan nach dem allem leichter die Ver
worrenheit del' Lage und bestchender Auffassungen. 
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1905) vorbehaltcn. Ob er unserer Suhre ZlI gute kam, wird sieh 
bald zeigen. 

Hiernach is! sohr (der Verbsser schreibl alIes was hierher 
gehorl mit h. wohl unl cs \'on den vVorlern so r und sor ohne h. 
denen er eine andere Bedeulung zlIweist, abzuheben), mhd. sor 
"troeken" "dUn". Das Wort, allch in den Formen saar und 
suur (neben soor) auflrelend, jsl im Nieclerdeutschen bis zur 
Gegenwart lcbendig. Das Eigensehaftsworl isl nul' im Nicder
deutsehen naehgewiesen (anders Benecke und Lexer s. 0.), wah
rend dus ZeiLworl sohren (saren J auch sonst, doch nul' mund
artlich, im ganzen deutschen Sprachgebiet verbreitet ist. An
gefiihrl werden auch die GebiJde SOhrelTIOnat oder Soremol1, 
d. i. del' November aIs der Monat, in welchenl die Baume ihrer 
Blatter beraubt sind (der Name ist 1641 bezeugt), ferner Sohr
lingholz d. i. verdorrtes (a bgestorbenes) Holz und die Sohrung 
d.i. das DUrrwerden der Baume. Besondcrs wichtig uber sind 
uns drei Namen fUr (mehr oder weniger) flieBendes Wasser: 
Sohrwasser d. i. Quellwasser, das abwechselnd flieSt und ver
trocknet; Sohrbachlein (im Fichtelgebirge als Bachnamc: Sahr
bii-chlein ), ein bald versiegendes, bald flicBendes Bachlein und 
endlieh gal' - Sohre, das hier als "versiegendes vVasser" ver
standen wird (ubrigens oh ne Beweis und Beleg - daneben is! 
sore als "schwache \\Tasscrader" genannt). 

Wir haben diese Delllung der S6hre, wiewohl sie unter dem 
NmTIen GrimlTI auftrHI, bis auf wciteres auf sich beruhen zu 
lassen und bcgniigen un s festzlIstellen , daB lInabhangig davon 
aIle l\:cnner sich hingst dariiber cinig lInd kIar sind, daB aus 
dem Grundwort sor durch Zu sn mmen selzung mit aha sirh sor· 
aha d. i. Trockenwasser" Trockenbach , Wadi u. dgl. , filit ahi 
(umgelautet chi, ihi ) sich sorahi und hieruus gemaB der 
durch dus i bewirklen UmIulIlung des Grundworts Soerehe, 
S6hre d. i. Trockenland, Trockengebict u. ii. entwickelt haben. 
Andere Ieiten aus dem EigenschafLswort sor zuna,chst ein Haupt
wl)rl so ra, so re, sor ab (wie von gut das Gut, vOn eIend das 
Elend usw., daher die Sore 1539 s.o.) und aus dem letzgenann
ten Wort mittels des althochdeutschen Suffixes jo ein sorjo, aus 
dem im Neuhochdelltschen dUfch Umlaut dank dem .i zu Be
ginn der zweilen Silbe ein S6re (S6 hre) entsland; was also jeden. 
fa1ls elwus Trockenes, nimmer aber ein (versiegendes) Wasser 

I bedeulet. 
Doch uber das alles weit hinausgehend ha! neu stens Erns! 

Gamillscheg, Romania Germanica (Bd. 1, 1934, Bd.2, 1935) dar
gelegt 1,228, wie schon das Altfdinkische das Wort saur fur 
"trocken", "diirr" kenne, sodann 2, 154, daB es sich auch im 
Langobardischen finde, cbenso im Pro\'en~a li schcn . Im Alt
franz6sischen wie im Mittelhochdeutschen (heiBt es weiter) wird 
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daflir SOl' gesagt. \Veil nun dieses "diirr" auch auf BI5.ttcr der 
Bliume bezogcn wurde, gewann cs den allgemeinen Sinn "gelb
braun" s. o. AuBcrdem gab cs i111 Altfrankischcn dus Zeilwort saUf
jan, althochdeutsch s6ren = trocknen , don'cn. Dcm Frankis-chen 
auch enlstarnmle altfra'llz6sisches pain sori d. i. gerostetes Brat. 
und in den Reichenauer Glossen (Glossae ordinariae von Wala
frid Strabo t 849) findet sich gal' das Worl sora (dassclbe wie 
ruf a) = Krustc. Itn ltalienischen endlich meinl SOfO "im Be
ginn der Mauserzeil", "einfiiltig" 2, 154 (vg!. dozu unser lroc ken 
im Sinn von ungeschickt, langweilig 1I. dgl. ) uud sallro gelb
braun, braun , fCl'ner: def Braune, del' Fuchs , die Eidechse. 

3. Um nun aber auch ' eine klare Erkcllnlnis von der geo
graphischcn Lage del' Sahre zu gewinnen , was angesichts der 
widerspruchsvollen und verworrenen Angaben s. o. gebotcn 
scheint, halLen wir uns an die altesten und besten, an die grund
legcndcn und maBgebellden kurfiirstlich -hessischen General· 
stabskarten de .. Jahre 1835 60 und einige noch allere Karten 
seit 1800, wozu die neueren und nCllsten Karten del' PreuBi
schen Londesaul'nahme hinzukommcn (190i, 1926). Iloffentlich 
mit besserem Erfolg als Arnold, der S. 136 berichlel, er hobe 
siimtliche 112 Bliilter der Xiveaukarle (mil ihren 129 Karlen) 
viermal dUfchgenommen , unl nichts sich entgchen Zll lassen, 
lInd dabci doch auf die Sore mit keincm \Vort Zll sprechen 
kommt. 

Es kommen vor allem folgendc in Betl'acht: 
1. .,Landkarle ,"on der Herrschafl Schmalkalden" im MaB

slube \'on 1: 680000, eine Handzcichnung (Pause) des Jahres 
1800 im Umfang von 69 X 49 cm. 

2. Plan del' Gegend von Kassel, auf Bel'ehl des Kurprinzen 
unter Leitung des kurfUrstlichen GeneralsLabs ulIfgenommen 
1835- 1840. ALLf 12 Bliitlern. MaBslab 1: 12500. 4i X 45 cm. 
Cassel , Appel. 

3. Gegend von Cassel aLLf 12 Bliltlern (Wilhelmslhal , Roth
westen , \Vilhchnshalls , Harleshaus, lhringshuus, Ellcnbach, :Kord
hausen , Waldau, Obcrkaufungen, Kirchbauna, DOJ'llhagen , VoU
marshousen ) . 1: 12500. 49 X 4i cm. Cassel , 1856. 

4. KurfiirstHche Generalslabskarle fUr die "Gegend van Cas· 
sel" in 12 BHiUern 1 : 12500. yon dencn hier in Bctracht konl
men Blall 8 (\ValdaLL) , aufgenommen 1855 von Geometer Ch. 
Schick lInd hcrallsgckommen 1856. sowie Blntt 11 (D6rnhagen), 
aufgenommen "on Geometer Georg Mittlcr (dus librigc ebcnso), 
56 X 60 cm. 

5. Karle von dem Kurfurslenthume Hessen, aufgcnomnlen 
von dem topographischen Bureau des Kurflirstlichen General
stabs 1840 1855. In 40 Bliittern 1 : 50000. 48 X 46 cm. Casse!. 
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6. Kurfiirstenlhum nesscn, bearbeilel van dem lopographi· 
schen Bureau des Kurflirstliehen Generalstabs naeh der in den 
Jahren 1840-1855 ausgefiihrten topographischen Aufnahme. 
Original-Zeiehnungen ,-on Johann August Kauper!. 1: 200 000. 
82 X 47 cm. 1857-1859. 

7. Topographische Landesaufnahme vonl Kurfi.i.rstenthume 
Hessen in 40 Sektionen. Davon Sektion 6 betr. Cassel. 1 : 50000. 
1857. 

8. Nivcau-Kartc des Kurflirstenlhull1S Hessen, herausgegeben 
vom Kurfiirsllich-Hessisehen Generalstab in 112 BliiUern (mil 
129 Karten). 1: 25000 (in der Landesbibliolhek zu Cassel Map
pae geographicae Nr. 135). Die benlllzten Kat'len entslammen 
den Jahren 1857 bis 1859 und enthallen rote H6henlinien. 

9. Kurfiirslentum Hessen im MaBslab van 1 : 350000 bearbei-, 
let vorn lopographisehen Bureau des Kurfiirstlichen Generalstabs 
nach der in den Jahren 1840-18~5 ausgefiihrten lopographi· 
sehen Aufnahme 1 : 25000. Originalzeichnllngen van Joh. Aug. 
Kauperl. 47 X 52.5 cm. 1860. 

10. Karten der PrellBischen Landesaufnahme 1907 (1926). 
1 : 25000. Blatt 2735: Oberkaufungen. 

Wir diirfen hiernach feslstellen, daB 
a) S6hre kein 'Vald- oder Gebirgsname, noch weniger ein 

FluBname, auch nieht in nessen isl, 
b) die Kasseler Sohre nimmer V011 Kaufungen bis Mclsun

gen reicht, 
c) im Kniill unmitteJbar 6stIieh van Stadl Schwarzenborn in 

der Ebene eine Flur "an der S6hre" liegt, die gen::tnnt ist naeh 
einer siid6stlich von ihr und. von Stadt Schwarzenborll rund 
iO Meler hoher geJegenen bewaldeten Erhebung, genannt "die 
S6hreH

, 

d) westlieh von Treysa und siidlieh von Frankenhain (ge
mall Blatt 51 und 52 del' Niveaukarte) die Sohre als Imhle Ebenc 
eingetragen slehl. Dagegen liegl die Sache niehl ganz so ein
faeh, aber doeh verhiiltnismiiBig klar mil der 

e) Sohre "an der Werra im Forsl RoBbaeh", fiir die sieh 
Vilmar auf Kopp, Handblleh 5,380 bemf!. Es handelt sich da 
urn Ulrich Friedrich Kopp, Handbuch ZlIr Kenntnis der Hessen
Casselischen Landesverfassung und Rechte 1796 bis 1802; niiher 
urn Band 5, der 1802 von Karl Friedrieh Wiltich herausgegeben 
wurde, wo cs S. 380 a laulet: "im HoBbacher Forste, besonders 
am Alfert, Schmachtenberg, Breiteloh und Sore, ingleichen am 
Wolfsberg". Die Angabc bezeichnel mehrere Flurnamen, von 
denen sich nur RoBbach (nach G. Landau, Wiiste Orlschaften, 
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1858, S. 361, in der Herrschafl Schmalkalden gelegen) als cin 
Wald feslslellen HiBt. Landau sagl namlich von RoBbach, daB 
es jelzl in dcr Feldmark von Volkers liege, in der Mitte des 
14. Jahrhunderls dagcgen ein Dorf gewesen sci. Diesen Wald 
RoBbach fin del man auf Karlenblalt 118 nordostlich von Vol
kers und sudwesUich von Schmalkalden elwa 6 7 Km. ostlich 
der Werra gemaB Karlen 117 und 118. Man findel sogar millen 
durch den Wald cinen Bach des selben l\amens hindurchslrei
chen, def allerdings immer dlin'llcr wird und sein Ziel, die 
Schmalkalde, nicht erreichl, Irotz der Aue, die diesem vorge
lagert iSI, ganz so wie bei der FlIlda-S6hre s. u. Auch die Schmal
kalder Karte des Jahres 1800 verzeichnet diesen HoBbach und 
laBt ihn sogar (wohl dem Zeitp"nkt der Aufnahme des Gelan
des entsprechend) tatsachlich in die "Schmalkalde" ') munden. 
Das hat aber nichls zu b'edeuten. Die spalere groBere und ge
nauere Karle wird schon rechl haben. Und das ist wichtig. 
Denn von den iibrigen Namen (auBer HoBbach) einschlieBlich 
Sore ist auf den Kartcn nichts ZlI entdecken, sodaS wJr die Ver
antwortllng fli r diese Sore ausschlieBlich Wittich zu iiberlassen 
genoligl sind. Endlich isl 

f) Zll erinnern, daB - wenn all>ch fUr Soraha, Sorbach und 
Sore nicht unumgiingig, doch - fiir Soresdorf, Soresliden und 
vor allem HiI' den Soresberg die Voraussetzung geboten erschcint. 
daB eine Landschaft Sore vorhanden waT und den Ausgangs
punkl fur diese gesamlc Namenbildung schuf. Dann halten wir 
zu den gefundenen vier kurhessischen S6ren: def Kasseler, def 
Treysaer, der Schwarzenborner und der Schmalkalder, cine funfte 
erschlossen, die wir aIs Rhonische zu bezeichnen hatten. Also: 
fUnf kurhessische Sohren, abgeschen von den mehrfachen un
mittelbar benachbarlen zwei Neben-Saren. Dagegen isl 

g) lnit def Andcutung von Soren "anderwarts" in dieser All
gemeinheit schlechlhin nichts anzufangen. Man darf aber wohl 
an die Sohre im Forstbezirk Hallneck (Zimmermann 2, 47 ) und 
an die Soersrein im Forslbezirk Sontra (2,57) denken. Damit 
hatten wir inl gaozen sieben, genauer neun Sohren in Kurhessen 
gewonnen. Wichtiger isl 

h) was Vilmar zu dem Berg Sosberg, den Orlschaften Sois
dorf und Soislieden, sowie zu dem Bachlein Soraha, samtlich in 
den westlichen Vorbergen der Hhon , sagt. Fur diesen Hinweis 
haben wir Vilmar dankbar zu sein und ihm zu folgen, wobei 
Gelegenheil zur Klar- und Richligslellung, au ch zur Vervoll
standigung sein \vird_ Hier nur noch soviel, daB 

8) 874 Smalcalta in Cod_ dipl Fuld_ 275_ 
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i) del' zweite Sosbcrg "aIU Thiil'ingcl' \\lald", vel'mlltlich i111 
Gebiet von Schmalkalden, nicht ausfindig ZIl machcn ist -
andcre versctzen ihn in die Gegend von Suhl; 

j) del' Sosenberg (niirdlich von Hallschenberg, dieses l1ard
]jeh von Kirchhain), eiue die Umgebung wenig iibcrragende 
kahle Hahe (etwa 340 Meter hoch gelegen) darstellL; daB aber 
auBerdeul noch 

k) ein driller Sosberg (nebst dem anliegenden Dorf Sosberg) 
inl Hunsl'i.ick, gelegen auf del' Linie Sohren (! an del' IIunsriick
balm) - Miiden (an del' Moselbalm), Erwlihnung verdient. 

4. Weiter ab er (d. h. iiber Vilmar hinaus) und vor all em er
geben die KarLen zllsammengenOlnmen flir die Soh re bei Kasscl 
folgendes durchaus eindeutige Bild: 

"Die Soh re" heiBt die Landschaft, welche geIegen ist zwi
schen derStraBe \'on del' Dennhauser Hute (einst Viehweide, jetzt 
l\adelwald) entlang del' Fulda bis DOl'l1hagen - im Weslen -
LLud einer Linie, die von del' Flur "das IIohe'llrod", auf dem 
\Veslllfer del' Wahlebach gelegen, bis zum Schol'll geh!, im Oslen 
-- beide Linien, die wesUiche und die ostliche, Iaufen ungefahl' 
niirdlich-siidlich. 

N6rdlich von del' Dennhauser I-lute, unnliLteIbar an und ost
lich wie siidlich del' Fulda, deren Spiegcl hier etwa 140 Meter 
Meereshohe hat, rllnd 80 Meter si ch bis zur Gipfelhohe von 
220 Meter erhebend, Iiegt del' mit Nadelwald bedeckle Sohr
bcrg 9) an del' Nordweslecke des Sohl'e-Gebiets als Eckpfeiler 
aufl'agend und das Siihre-Gebiet nach Osten wie nach Siiden 
hin iiberragend lInd es an diesel' Slelle gegen die Fulda an 
ihrem Bogen Dennhallsen-Bergshausen 9.) abschlieBend. 

Diesel' Sohrbcrg flihrl seinen Namen sichtlich von der ihm 
slidlich vorgelagel'ten Flur "die S6er", llnd es spricht alles da
flil', daB del' Nanle "del' groBen Kasseler Sahre einst von diescm 
ihrem sehr kleinen Bl'uehteil allsgegangcn ist. Ebenso war Ul'

sprlinglich HUl1srtick eine Einzelhohe lInd ist erst allmahlich 
allf dus heule so bezeicbnele gesamle Hohellgebiet iibertragen 
worden, Mit dem Namen Alpen steht es nicht anders, llnd ahn
liche geographische Begriffserweilerllngen siud bekanntlich 
iiberhaupt llicht selten. 

Die Sohre selbst isl eine rnit Nadelwald bedeckle Hochebene, 
dercn !lobelllage zwischen 300 und 400 111 (hochsle Erhebung 
ge-nau 401, 1 rn) scbwankl, und die im Siiden nul' miillig iiber-

9) Etwa 3 km davon nordostlich, am Westende von Dorf Crumbach 
liegt der Sorehof, genannt wohl nicht nur nach del' N5.he dcr Soh re, SOI1-

dern nach dem Ausblick auf die Sohre, den Cl' gewiilut. Del' Hor stammt 
aus dcm 19. Jahrhundcrt. 

gaJ 1315 Bcrkershusen. 

9 

• 
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ragt wird von den drei Bergen, die \"on Westen nach Osten als der 
Warpel, der Schorn und del' Stellberg cinandcr folgen. 

Die Bewasscl'ung del' Sahre isl geringfligig, kaum ncnncns· 
wer!. Von Oslen nach Weslen durchziehl sie elwa in der Mitte 
der Lochgraben 'b), del' hinler der Lochbriicke (im Zuge der 
SlraBe Dennhausen--Domhagen s. 0.) in den Rammelsbach liber
geh! und alsbald versicg! und "ersag!. ~'eiler slidlich der Slritz
graben, der gleichfalls nach noch nicht '/, km Lauf aufhor!. Im 
Sudosten streicht cl e r Sleinb'uch vOl'liber, del' cs auch nieht weit 
bring!. - Am Nordrand der Sohre erstehl, auf deIll Boden der 
Flur "in del' Wat~eba('h" nach Norden gerichtel und oft lInter
brochen. die Watzebach 10). die aber schlieBlich noch irgendwie 
Crumbach (1102 Crumuelbach, 1108 Cromelbach, 1240 Crumbach, 
1290 Crombach, 1539 Crompach) erreicht; westlich van ihm in 
geringer Entfernung die Lingclbach lOa). Van Siiden her trit! 
gleichfalls in Crumbach ein die weiler ostlich gehcnde IIerchen
bach, die aus del' FIur "in del' Herchcnbach" kommt, und sich 
vor odeI' in dem Orte Crumbach giinzlich verUiuf!. Siidlich oder 
sudwesllich vom Qucllgebiel cgnnnnler drci Bache liegcn "die 
Siimpfc", kennzeichncnd fiir die Arl der drei Bitche. Osllich 
und siidosUich von "die Siimpfe" Ijegt das llohenrod. Endlich 
en!steh! siidostlich "om SOhrberg und ostlich del' Dcnnhiiuser 
Hute, und geht an del' Ostlinie des Sohrbergs gen ~orden der 
Tiefenbachsgrabcn, in neuerer Zeil ei!lfach TiefC11bach genannt, 
und strricht zuletzt an der Nordseite des Sohrbergs voriiber, 
findet aber dann wellige Schritte yor der Fulda im GeHinde ein 
klagIiches Ende. Ebenso ist es mit dem Wasserlauf, der gegen
iiber Freicnhagen anhebt, naeh :-':ordcn Zll strcbell, und der aur 
der Karte von Eisentrii.ger-Krug als ein stark er Bach erscheint: 

9b) Eincn solchcn gibls auch in del' HhOn nordlich von Soisdorf, s. u. 
10) Dic Karte del' Prcullischen Landesaufnahmc schreibt "Willzebach". 

Da hat man wohl gedacht an den \Vill1.ebach, del' van links ZlIl' Schwahn 
kommt und bei Zwesten mundet, odeI' an den Wclzcbach, del' van links 
zur Aula und durch sic van links wr Fuldn geht; [crner an den \Viilzcbach 
bei Wildungen (Curtzc. Orlsnamen in Waldcck I 28: "ein BaCh, del' sich 
dahin wiilzt"). Man mng dabei a.Hch an Bachnamen ·wic Wclse (in Kr. 
Delmenhorst, Oldenhul'gl gedachl hnben, den Wilt, 215 mit eincm "vi el
Icicht" ZlI welle d. i. Quc\le ordncl. Hit:htig dagcg(,1l ist, miL A \' no I d, 
S.100 sich Zn erinncl'll an die Odc Niedcr-Wetz llnd Ober-Welz, gelegen 
an dem Bach Well., nach we1chem auch \Vetzlar seinen Namen triigt (Wetsa 
1251, 1266; \Vetse 1307 l\, O. finch Wetlis~lI, Weithsa, \Vclluffa). Del' :--.'ame 
bedeutct Furlwasscr, wozu waten, vaderc zu vcrglcithcn. Auch \VcLschaft, 
ein ZufluG del' Lahn bei Wetter, gch6rt hierhcr. Von hicr fOhren auch Bach 
und Ort Wetter den Namcn. Doch gib!s auch zwcimal cinen Wiilzcbach 
gemiiB La n d a u, Hessengau, S. 182, 191. 

lOa) Laut Arnold 517 = Lingcnbach, Lindenbach. Er fOhrt 631 f. auch 
einen Lingelbach bei Obel'aula an und zi:ihlt im ganzcn drei, sagl aber 
nicht wol Neuere Kartcn schreibcn ubrigens fUr unscrn Bach wieder 
"Lindenbach". Elwas andefes ist Klingelb~ch S.163. 
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er setzt sich aus einer Reihe allfeinanderfolgcnder Graben Zllsam
men uud errcichl ebenfalls scin Ziel, die Fulda bei I\.asscl, nicht, 
sondern versagl und versiegt unmitlelbar vorher. Nicht anders 
gehts dem oberhalb Wcllcrode in die Fahrenbach mundenden 
Wasserlallf, del' von Siiden komnlend dicht yor der Miindllng 
als Vogelgesangsgraben twcitcr zuriick die Vogelgesangswand 
mit dcm QuenLclfeld d. i. Thymiansfeld) Zllr Linken bezcichnet 
wird, doch wcnig weiLer oben zumeist wasserleer 1st. Selbst die 
\ValtenJ)ach, auf del' Oslseite des Stellbergs enlspringend, ist 
ein bescheidellcs Wiisserchen. 

l\urz, die S6hre llnd ihre ni:ichste UUlgebung ist ein Gebiet 
del' sag. Trockenbiiche, dercn keiner ein Ziel erreicht, in eincn 
anderen Bach oder Fll1B miindet. Sie entstehen alle In Siimpfen 
und Wicsen del' Ebcne, durchflieBen sic lInd cnden in sole hen 
So ist es i'llnerhalb del' S6hre sowie auch siidlich lInd n6rdlich 
von ihr. AlIes was f1ielll, FlulJ, Bach u. dgl. bleibt ihr fern: die 
Fulda im Wcslcn, die Miilmisch (1857 Milmisch) im Siiden, 
Wahlebach lInd gal' Losse im Osten sind wcitab von del' S6hre 
und haben keinerlei weder unmittelbare noch mitLelbure Vcr
bindung mit 1h1' und 1hrell Wfissern. Eine einzige AUSllahme 
bestehl, scheint zu bestehen und sic ist doch wicdcr iwine: siid
lich vom Stcllberg (wenn anders man die AlIsliiufer del' S6hre 
soweit ausdehnen will) entspringt "die lrockene Miilmisch" uno 
miinrlet nach einenl Lauf van wenigenKilometern am Nol'dende 
des Dods K6rle in die Fulda, so fern namlich diesc nliilmisch 
Wasser hat, dns sie eben nul' nach reichlichcn Hegengiissen oder 
bei del' Schneesehmclze fiihrt. hurz, aueh sie ist ein 'Vadi wie alle 
ihre Schwestern (odeI' Bruder) in del' eigenllichen Sohre. Die 
echte Mtilmisch aber macht ihrem Namell (die "schulIIncnde". 
"sprudelndc" - gemaB hessischer Mundarl ")) aile Ehre. Die 
trockene ~Iiilmisch, die del' S6hre entweichend. 3In GeHindc 
voriiberslreiehend lInd lrage dahinschleichend - oft genug auch 
das nicht einmal - vercndet, eh~ sie recht Zll leben angefangen 
hat, eine sOZllsagen f1icllende Soh re (soweit sie zu f1ieBen ver
mng), aut' welche die reste S6hre ,'on ihrer Bohe verstlindnis
'011 und mitlcidig, aber hilflos herabschaut. 

Nebenbei gesagt nnd doch zur voHen Kenl1zeichnung del' 
Sohre gehorig, hat sich ostlich von Woilrode am Slcllberg im 
Miltelalier cin kleiner Gulshof namens Slellberg befunden (luut 

11) Pi cl cri t ill Bd.1, 286 kennt das Wort mijhn in Niederhessen als 
pulvis, und Kc 11 n e r in Neue Folge 2, 124 bezeugl, daB "cs miilml" vom 
massenhaften Aufsteigen des Slaubs odeI' Slaubw<lssers in Ni.ederhcsscn ge
sagt wird, was Hen Dr. I s r a el, del' mir iiberhaupl in del' mannigfach
sten, ullcrmtidJich eulgegenkommcndcn und freundlich~len \Veise bei mei
nen BemiihunS(,lI helfcnd und fordernd zur Seite ge.slanden hal, aus den 
Erinnerungen seilLer I\inderzeit ausdriicklich be.sliiligl. 

, 
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Landau, Wiiste Orlschaften 86). Man kann sich aber auch un
gesagt wohl den ken, daB del' Hof in del' wasserarmen Gegend 
sich nichl hal halten konnen. Vg!. S. 163 Slell ... 

5. Nun aber ist crst in allerneuster Zeitein Wcrk auf den Plan 
gctreten, das in engcrcm und engstem Kasseler Hahnlcn sich 
auch mil der Sohre befaBt und Beachlenswerles bielet. Gemeint 
isl: Margarete Eis e n I r ii g e r und Eberhard K rug, . Territorial
geschichte der Kasseler Landschaft (Marburg 1935) 12). rIier be
handelt I\rug das Gebiel rechls der Fulda und beschreibl cs 
S. 145 als "Waldland, arm an Siedelungen", das nur "eine diirf
lige Urkunden-Oberlieferung besilzt". Nachrichlen aus der Zeil 
vor 1000 fehlen fasl ganz, nach 1000 sind wfolge del' Griilldung 
des IOoslers l{aufungcl1 einige NachrichLen vorhanden. Die Orts
namen S. 146 brin!~·cn in del' Regel das w a I dig c GeHinde ZUlU 

Ausdruck, w~ihrend z. B. nur e i n 13) ahahaltiger Name: vValdau 
(1295 Waldaha) "uflrill. Wohl kommen hier aur 44 Orlschaf
ten nur 21 Wiislungen, S. 148, die rneisten von diesen aber griin
den sich ::llIf die be r gig e lIncI si e del u n g s f e i n d 1 i ch e 
Arl del' Landschaft. All f Was s e r III a n gel dagegen scheint 
Krug in diesem Zusnmnlcnhang niehl ZLL sprechcn zu kommen, 
wiewohl dies fiir die S6hre das Wesentliche w~ire. 

Mehr als das: in dem S.289 gebolenen Verzeichnis del' Stel
len Zllr S6hre versagt gleich die erste, die auf die Grllndkarte 1 
nach C 4 verweist, wo aher die S6hre nicht eingetragcn er
scheint. UIn so lehrreicher und bedlllsamer sind die Erorterun
gen zur Sache (SohI'e) selbs!. 

Del' (K I'llg sagl: das) Gml des Kallfllnger Waldes - davon 
wird ausgegangen S. 139 - bildet die Wasserscheide zwischen 
Fulda und Wen'a, bildelp auch vormals die Gaugrenze zwischen 
Hessen und Thuringen: ebcnso bildet iIn Sjjdcn des Gebiels die 
Sohre die Grenze gegen Alnt Melsungen. Leider aber fallen die 
Hohen der Sohre fasl vollstandig aus S. 143, wo es si ch urn 
archiiologische Funde und ihre Ausbeulllng handelt (nur Einzel
fnnde bei Bergshausen kiimen alien falls in Belracht). 

Die eigenlliche Lage der Sohre wird S. 165 f. in groBem 
Rahmen behandelt. Ausgegangen wird da von dem "Konigs
fors I" und den "I\onigsdorfern" 14), die urn 800 gegeniiber Wolfs-
----, 

12) Schriflen des In slitllt s fiir geschichlliche Landeskllnde von Hessen 
und Nassau. hrsg. von Edmund S ten geL Zehnles StUck. 

13) Dies diirfte darum nichl ganz zutreffen, weil Waldau und Wahle
(bach), ihrc urkundlich bezeugten iilteren Formen Zllsammer!gchaHen, 
uTsprUnglich das gIeiche Wort sind, bcides = Waldbach. Nach de l' Wahle 
(= Waldaha) hieS zuerst die an ihr geJegene Flur, sod ann das spateI' CT

baute Dorf in der Nahe ebenso, also WaJdaha. In dem einen Fan wurde 
damus 'Vahle, im anderen Waldau. Dieses erscheint 1292 als Walda. 

14) Bis heule ist geblieben der 410 Meter hohe "Konigsberg" sii dlic1l 
von Sankt-Ottilien. 
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""ger auf dern rechlen Fulda-Ufer anhuhen und sich iiber das 
ganze damals bewaldele Gebiet zwischen den Unlerhiufen der 
Fulda und del' Werrn crstrecklen. Es handle sich da urn ein 
Gegenstitck zUln Reinhardswald, del' im unmiLLelbaren AnschluB 
nach Norden links yon Fulda und Weser sich ::t.tlsdehne. 1m 
13. Jahrhunderl waren Konigsforsl und Konigsdorfer lang,t 
nicht Inehr reichseigen, sondcrn sic geh6rten den hes5ischcn 
Landgrafen und den braunschwcigischcn Herzogen gemeinSalTI. 
Ihr Gcbiet reichle inl Siidcn und Osten bis zur Lossc und weiter 
bis in das F\l,Bgebiet der Gelsler. "Siidlich von i h m" (h'eiBt 
dus: vom Konigsforsl? oder: vom FluBgebiel del' Gelsler?) 
"w i I' d auch die Soh r c, dcren Name heute nu r no chin der 
Nit he de r Fill d a erhalten iSI, urspriinglich aber, noch zur 
Zeit des ,,6konomischen Slaats" von 1585, weiter nach Osten 
reichte und selbsl den Stiflswald, vormnls Sankt-Pelers-Forst 
genannl, des Slins KaufLlngen LlmfaBle, jenem alIen Ko n i g s
w a I d Z 1I Z U r e c h n ens e i n. Das ]\.loster kann .in. seinen 
Anleil (wornn? an der Sohre? oder am Konigswnld?), "ohne dall 
ubrigens andere Rechtstitel aIs eine FaIschlll1g nachweisbar 
waren" - del' Sinn bleibt unklar - " nur vom Heich erworben 
haben. IIn gleichen ZusaJumenhang isl schlieBlich auch del' so
genannte .,Fm·st" zu nennen, eine sich oslwurts del' ]{asselcr 
Unterneusladl hinzichende, einst bewuldete, fasl ebene FIache." 

Diesel' "Forsl", nach welch em die \Vahlebach auf kurzer 
Strecke "Forstbach" heiBI (s. 0.), wird 1294 wm crslen Mal er
wuhnt als silva quae dicitur Vorst prope civilatem easle. Und 
wie diesel' \V~ld (f3hrt J{rllg fort), werden auch der ]{aufunger 
Wald und die Sohre, erslerer schon im 12. Jahrhundert, letztere 
erst in spaleren Jahrhundcrten, als "FOI'sl" bezeh.:hnct. So
wohl J 585 wie auch 1608 is! von "Soer forst" die Rede, lanl 
L. Zimmermann 15), Der olwnomische Slaa! Landgraf WiJ
helms IV 16) (Marburg, 1933 f.), S. 37 15). 

Auf Zitnmennann miissC'll wir spateI' noch einmal zurilck
greifen- lInd wie! -, wollen ab er schon jetzL bemerkt haben, 
daB diesel' von .,S6erforst", nicht von "Soer [orst" spricht. 

Einstweilen isl uns fur unsern Zweck bcdelltsamer, was Krllg 
S. 166 f. unter Berufung auf die (allerdings nieht unwiderspro
chen gebJiebenen) Darlegungen yon Thimme zu "Forst" angibt. 

15) Hier steM aber nicht "Soel' fors1", sondern zwcimal "Soerforst" und 
einmal "Sorfors1". 

16) Vcroffelltlichullgen del' Hislorischen Kommission fiil' Hessen und 
Waldeck XVII, 1: Quellen zur Verwallungsgeschichte hessischer Tenito
rien. Danmter: Del' okonomi<;che Staat Landgraf Wilhelms IV. Und 7.war 
erster Band: Ludwig Zimmermann, Del' hessische Tenitorinistnut im 
JalnJlUndert dcl' Reformation (Marburg, HJ33). Zwcitcr Band, deI'S., Der 
okonomische Slnfll L::mdgraf Wilhelms IV., nach dCIl HundscJlI'iflcn bearbei· 
tet (Marhurg, 1934). 
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Nach Thinlllle nalnlich war die foreslis eine spezifisch frankische 
Einrichtung, die sich, mit den Begriffen nSundern" 17) und 
"Reidl" nahe verwandt, ursprilnglich nur auf J{onigsland bezog 
und sich ersL spiiLer zum Begriff Forst oder Wald enLwickelt 
hat. Von HUll S aus ist sic ein Banngebiet, cin Vorbehaltcncs 
(eine "Reservation", richtig ware "Rescrvatum")' also cin land
schaftlicher (o der ein Gehiet beLreffender, "territorialer") Be
griff, zu dem Zweck geschaffen, die Reehte aller anderen auOer 
denen des l\.onigs auszuschlicBen. Ausgehend van del' Ableitung 
des Wortes foresLis aus dem lateinischen foris (drauBen d. i. 
aullerhalb des Hanses wie del' Stadt) sieht Thimme in der 
forestis den Gcgcnsatz Zll del' gem e i ne n Marl\. Durch das 
Entstehen del' koniglichen forestes, ein Ergebnis del' durch den 
Konig erfolgten Inbesitznahme ("Okkupation") des herrcnlosen 
Landes, des "Niemandslandes", \Verden den AlImende-Rechten 
del' Markgenossenschaften mchr lInd mehr feste Grenzen ge
setzt. Alle Heehte und Nutzungn, welche sonst eommunia d.h. 
Alhnendc sind - bei den fOl'cstcs werdel1 sie zu Sondcrreehten. 
Somit ist also die [orestis hinsichllich samtlicher Nutzungs
reehte wie Jagd, Fisrherei, SehwcinClnust, Viehweide, Holzhieb, 
Siedclung, flir DrauBenstehende gesehlossenes konigliches Sonder
eigen 18). "F 0 r s le n" waren also nichl unbewohnle Oden, 50n
dern W a I dun d F e I d., b d I and u n d. K u I t II r I and sind 
in ihnen gleicherweise vertreten. . 

Demgem'~iB ist bei denI Worl Sohrc, aueh weun es mit Forst 
zusammengeslellt erschcint, niehl ohne weiteres (ebrnso wenig 
\Vie an Berg) an Wald zu den ken. -

Ein andercr beachtenswerter UnIstand kommt hinzu. In einer 
die Gegend betreCCenden Urkunde Heinrichs IT. war im Laur des 
11. JahrhllnderLs cum toto nemore (fiilschlich) eingeschoben 
worden und dnmit del' Anspruch des Stifts Kaufllngen allf den 
weitesten \\f3 1c1ralllll del' Umgegencl erwachsen, S.186. In Wirk
lichkeit besall das Stift seit 1019 llllr Ober- und Niederkaufun
gen wie VolImarshallsen, seit 1102 Hufen in Ochshausen und 
Krumbach, ferner die Dorfer Hciligenrode, Umbach und Eschen
struth nebst den Zehnten, einen lIof Zll Sal1dershallsen, Giiter in 
Rosbach (links del' Losse bei Eschenstruth) und Rommerode; 
sodann nach 1200 Belichen, Lubesrode mit Sankt-Juliancll-Berg, 
, 

17) "Sonder", was das selbe, heiBt auch ein Forslort im Kaufunger 
Wald. Die Heuligen wiirden da elwas von "pl'ivat" sag-en (Pdvatbesitz des 
Konigs). 

18) Man knnn auch sagen: Forst ist 1. was au13erhalb isl, 2. was von 
der sonstigen allgemeinen Rodung, Holzung, iiberhallpt j edcr Benutzung 
ausgenommen, dem Konig und seinen Jagden vorbehalten ist, der sog. Bann
waId d. h. der hinsichtlich des Zugangs llnler behordlichen Geboten und 
Verboten nebst Slrafandrohungen fUr den Fall der Zuwiderhandlung 
stehende Wald. 
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Walburg und Wickersrode; nach 1300 Bettenhausen, Fuldhagen, 
Bergshausen, Wellerode, Helsa, Rechfeld, Hambach, Sleinbach, 
Homme'l1rode, Gramershausen und Bergheim bei Spangenherg; 
nach 1500 Speele, Schilderode Hnd den Sankt-Otlilien-Berg. Das 
alies, soweit \Vir davon wissen, d. h. es erwiihnt finden. Doch 
jener Anspruch auf den weitesten Waldraum um dus Slift her
urn, der sich auf das verhangnisvolle cum toto nelnOre shitzte, 
hat sich nul' in dem westlich und slidlich der oberen Losse ge
legenen Stli,ck des einstigcn Sahreforsts (vonnals Sankt-Peters
Forst, hcule Sliftswald genannt) durchgesetzl - wcgen dcssen 
wirtschaftlicher Bcdeutungslosigkcit s. u. Ob der Anspruch west
lieh bis Vollmarshausen griff, bleibl unsichcr. Sicher ist, daB 
er auf den eigentlichen Kallfunger Wald nardlich cler Losse 
und Niesle, s. S. 163, ging. 

Das Slift Kaufllngen also betrach!e!e den Sohreforsl an der 
obere'll Losse und die Bcrge des Kaufungcrwaldes als sein eigen. 
Damit stand es dem hessischen Landgrafcn im Wege. Anfang
lich Blit Erfolg, weil dieser bis etwa 1300 rechts der FlIlda eine 
nur geringe Machtstellung, elwa in der Kahe des FIllsses, hatte, 
S.191. Das anderle sieh crsl allmiihlich, scildem um 1200 Land
graf Heinrich I. die Vogtei des Slifts Kaufungen lInd damil AlIs-
5icht auf Erwcilcrung seineI' Macht nach Oslen und SUdosten 
erlangt halle; cine Aussicht, die eben doch nul' langsam, nach 
Vberwindung zi:ihen \¥iderstandes greifbare Wirklichkeil wurde. 

Den Untefschicd del' Zeiten machl man sich am einfach
Hen daran klar, dall bis 1126 die Macht Kuufungens bis an die 
Fulda, bis vor die Tore Kassels reichte. Dagcgen J 353 ist das 
Gebiet hn unbestrilLenen Besitz des Landgrafen, Kaufungen da
gegen "erstrcckte si ch in entgegengesetzter Hichlung liber den 
wirtschalllich und politisch unbedelltenden (s. 0.) Raum der 
Sohre lIncl des siidostlicen Kaufunger Waldes, und schob sich 
so zwischen die hessischen Amter Neustadt und Lichtenau" 
(S. 193). 

6. Dennoch wird nach denl allem und trotz aHer Hinweise 
und Andelltungen von Krllg im Rahlnen gro13erer Vorgiinge nie
mand wiihnen, ein befriedigend kIares oder gar eindcutiges Bild 
van dem, wns eigentlich die Sahre ist oder in einem bestimmten 
Zeitpunkt war, wo sie lag und lieg!, empfangen zu haben. Ein 
soIches Bild gewfthrt uns erst Ludwig Zimmermann fi.:l. O. in 
Bd.2. Hier folgt auf das "Lehenbuch" cles okonomischen Staa
tes, S.1- 26, sein "Forstbuch", das S. 27-74 erorler! wird. Und 
zwar erscheint hier unter den 31 Forstbezirken aIs vierter "Kas
sel mi! Habichlswald, Kaufungerwald und SOhre", S.34-38. 

, 
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S.34 hebt an: "Cassell hat 3 Wildfhuren" (Wildfuhren l8a)) 
"nenlblich den Hub'ichtswaldt, Kauffungerwuldt und Soerforst." 
Der Soerforst, fahrt S. 37 f. fort, beginnt bei Oberkaufungen, 
geht die Losse hinauf nach Helsa und Eschenstrudt, van dart 
vor den "langen MaSen I') und Sl. Ottilien I'U) gemaB Eisentrii.
ger-Krug, S. 263 hinaus bis vOr den Lolberg (Lalberg, Lohlberg, 
Olberg I'b) und das Altefeld bis Wattenbach und van dart nach 
der Goldkau!e CO) lInd dem Schlicrgraben 21) lInd weiler vor den 

18a) "Wildfuhre", libel' die Grimms Worterbuch 14, 2, 82- 84 einen 
Hingercn Aufsatz bietet, meint zunachst Wildbahn, Wildweg, Wildgang, 
iiberhaupl enen Raum, wo das Wild freie Bewegung hat, wo es fuhren odeI' 
fnhren knnn. Dann 11CitH so del' Teil des WaIdes, wo das Wild sich mit 
Vorliebe aufhiilt, iiberhaupt Jag d rev i e r. Wciter del' eingehegtc oder 
festumgrcnztc Wald. Sod ann das Jagdrecht, del' Wildbann und sogar del' 
Wildbestand, das Wild iiberhaupl. Daneben allch ein Wcg im Jagdrevier 
sowie ein unbebauter Rain. Elwas ganz anderes isl die Wildfuhre aIs: 
Frohnfuhre zur Wegschaffung des Wildes. 

I\)) Die Bezeichnllng erinnert an dus "Iange Feld" sowohl zwischen Kas
sel-Wehlhciden und !{assel-Wahlersh auscn wie auch siidsudwestlich von 
Wellerodc und an den Flurnamen "Lange Slucke", wie er ::luf dem FHi
ming gcHiufig is!. MaU bedeutet in solchem Zusammenhang elne vermessene 
Fliiche, lange MaSen also vermes se ne Jange Fliichen. Ma6enbrunnen S.140. 
143 ist del' Bnlllnen oder Bach, del' an ycrmesscncn langcn FHichen 
vori.ibergeh!. Man Yergleiche Ortsbezcichnungen wie Ma Bell, f:i1schlich Ma'i
sell geschrieben, auf reichsdcutschem Boden zweimal; 3ber auch Langen
acker umal, Langenbcrg iiber 30mal, Lnngenbnllln, Langenloh oder Lnngen
loch 4mal, Langenrain, Langenreihe, Langenreuth, Langensliick 3lJ1nl, Lan
gensliicken 2mal und Langen. 

l\)a) Dafiir 1575 St. JJgen dies einc volkstiimliche, noch heute in def 
Gegeod iibliche Kurzform, die von del' Aussprache Otlilchen, Ottilgen zu 
lichen, ligen fiihrt. Doch gibt cs fllIch einen lIgenbach im Oberamt Gera
bronn, Wii 408, wo IIgen (wie sonst) Aegidills mein!. 

19b) Arnold 49 verweisl fur die Ableitllng auf oil. ail = lapis, dagegen 
332 mit grtHlerem Ji\('cht auf 61 (ill) = Sumpf, wobei er auch Oelbergen 
(1410 Olberghe) bei Obernkirchen anrOhr!. AuBer diesem (Jlberg gibls einen 
solchen bei Rentershausen, bei Volkers an del' Wcrra und bei Heringen, 
beides in Schmalkalden. Die Aussprnche Lolberg und Lolberg ist wohl 
nur volksliimliche Spielerei oder Liissigkeit. Beziehungen dflgegen zu Orts
namen wie Lohlbach (1341) bei Frankenberg (C I as en, Organisalion Alt
hessens, S.137), Lollbach bei Meisenheim, Lollschied bei Oberhthnstein 
kommen nicht in Frnge. VgJ.. ahe r Olbachsmiihle in Kr. Eschwege. Vor 
alJem aber darf die Erinnerung an Oclbronn (bei Maulbronn) nichl fchlen, 
das 1244 Elenbrunno heiJ3l, also an Elcnlier od er Elch angelchnt is!. \Vii 200. 
Oh das nicht allch unscrm LlIberg woh l rulsteht? Vgl. noch (Jlberg S.I63. 

20) Diese heiBt heute Silberkaule. Die Gold'Kaute liegt wo anders, 4 km 
siidlich von Quentel, siid"·estlich von Giinsterode; heillt aber auch Geld
kaute. Eine ebensolche findet sich al1ch siidlich del' l-Iunenburg bei Eiter
hagen usw. - Vgl. den Goldbach 1. bei Spangenbcrg, 2. bei Gel"lllerode, 
3. den NebenfluB der Grenf zur Schwalm. Goldbrunncn ferner heil3t die 
Quelle del' Ulster in der HhOn. In del' Niihe der Fuldaquelle sodann ent
springt die Lulter im Goldloch. Ob all dieses Gold cin Stiickchen Wirk
Jichkeit, wenigstcns zeitwcisc, war ode!" ob es si ch nur um marchcnhaftes, 
sagenhaflcs Gold ~chandelt hat? Eine Eisenkuule kennt Zimmermann am 
Kallfungel· Wald (Kaulc heiJ3t Grubc). Eine Schweinekaule liegt westlich 
vom () lberg (Kaule heil3t gleichfalls Grube), s. S. 138 Mittc. VgJ. Leit
hauser S. 63. 
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Waltmannsborn 22), den Fockenberg 23), Schwarze'llbach lInd 
(Wallerodc, heuLe) Wollrode ins Feld. Weiter vor (dem Dorn
hain, 1253 Durhaill d. L) D6rnhagen (also 6sLlich \'On die.cm 
Dorf) vorbei an Grenz(en)berg 24 ) L1nd CasselbLlsch, 
beides unweit del' Fulda und im Westcn von Dornhagen, Flur 
"die S6er" bis Dell11haLlsen (in d. h.) an die Fulda und am 
S 6 h l' b erg voriibersLreichend die FlIlda hinab bis Bergshall
sen, von dort vor dem lIolz her zwischen den Dorfern der 
(Walda d. L) Waldall, Krumbach und \'ollmarshaLlsen (Sinn 
wohl: von Bergshausen genau osllich nach Vollmarshausen, an
gcsichLS del' n6rdlich gelcgcnen D6rfer \ValdaLl lInd Krumbach), 
und wciler am \Valde hin zuriick nach (delll oslnordostlich gele
genen) Oberknul'ungcll, 

Es heiBl bei Zimmermann weiler: "vVas nun in diesem Be
zirk liegt, steht 1I. g. f. 1I. h. 25) mit Jagden L1nd aller ObrigkeiL 
allein zu, nur daB dus Stin Kaufungen unci die Meisenbuge 26) 
einige wenige Gcholze in dem Bezirk, aber gar keine Jagden 
haben. " 

Dann folgt ein Verzei('hnis del' Kamen del' Berge und Orlc 
(Fluren) des S6crforsLs, nHmlich (um cinigc wichtigcrc unci be
kunnlere herauszuhebcn) in drei nebeneinander geordncten 
SpalLen folgendc; in der ersLen 

2]) Dieser gehl mittwegs zwischen Eiterhngen und Ober-Empfershausen 
westlich vom EIgerberg VQIl Norden zur MGlmhch. 

22) Auch Walbesborn. vgI. den \Velber~ba("h (1141 WiIberhobach, d. i. 
Willibertsbnch) bei Datlerod(' (Arnold 324). Gemeinl ist mil Waltmanns· 
odeI' Walbesborn ein Born nordlich "om Qucllgehiet des Diebgmbcll'i (Tie
fengraben) und Gru')clsgrabens, die beide von Norden her bei Empfer~hallSen 
in die Miilmisch gchen: "ermullich der ChriSlborn auf der Siidseitc des 
Schol'n, zum Chrisllcich luufcnd, so daB NI'. 15 unci 67 zusammcnfnllcn. 
Doch dad' hier einc Bemcrkung nichl unlc]'{lriickl werden, die au('h im 
Blick auf die Fragc Ni')dcnbnch·Quillcrborn S. 140 A. :15 llnd sonst gilt. Es 
war niimlich im Mitlclnlter der \Vasserrcichtum in hurhcssen llnd ander'iwo 
viel groBer nIs heutzlltage. Damals gab cs vicl Illchr Quellen und lliiche, 
die spiHer durch Rodllng der WaIder, forlSchl'citendcll Ackerball und neu~ 
zeitliche Forslkultul' zum Verschwinden gcbr:lchl wordell sind. Dadurch 
wurden auch manchc \VasserHiufe \'erkiirzl oder unlerbrochen. 

23) Der Fockenberg, nordIich von Empfersl1allsen und siidHch vom 
Schorn gclegen, wird auch llnd ZW31' urspriinglich Forkenbcrg genannl, im 
AnschluB an das niederdeutsche Forke, das aus delll lateinischen furca, die 
(zweizackige) GabeJ, slammt. Die Zweizackigkeil erinnert daran, drdl zwei 
Fockenberge, der GroBe und der f{leinc, 1l1l1('T'schiedcll werden. Abl('illlng 
von cinem Personennamcn Folkm31' ll. ~i. isl daller nicht am Plalz. Wohl 
aher isl del' Name ForkenbC'l'g, heute VockcnhC'rg, an einen del' mhll'cichen 
dernrtigen Namen wie Vocken, Fodenbach. Fockcnberg, Fockcndorf, 
Fockenfeld, Vockenhagen, Fockenhausen usw. angeglichen worden. 

24) Die un t er s t r i c h c n e n Namen sind an dieser Stelle bei Zim
mermann n i c h t gennnnt. 

25) Lies: unserm gnfidigen Fiirstl'n und Herrn. 
26) Eine inzwiscllen nusgeslorbene allhessische AdeI~familie, dercn Na· 

mC' ('iner llugenottischen F3Jllilie bcigelegt lind dann Meysenbug ge.<\chrie· 
ben wurdc. 
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Kaufungen Inil Bailstein, GerstenHinder usw., Gl'oJ3er und 
Kleiner Belchcrkopf, Belcherwiese usw., del' Belchen usw., 
FarnbUJch ~7} lISW., in del' zweilcn 

Sankl-OLLilil'II-Berg (odeI' Meisenbug), V ogelgcsang usw., 
Waitmannsbl'lLnn USW., del' Sehorn ... Steinbaeh ... Hoherodt .. 
die Soer "), Lachgrabe "j, Dieffenbach; in del' drillcn 

Yorgehiilz des Siirforts "), nach del' FlIlda zu gelegen: die 
Slrudt und Casselbusch bei Dornhagen; Kanigsberg (siidlieh von 
Sankt-Olilien s.o.) ZlI ~leise11uugk (= Sankt-Otlilien-Berg s.o.) 
geharig, Ilolnunch und Escheberg (zu Forslenhagen) "j. 

Die ZlI Grunde liegcnden Aufzcichnu'llgen del' van Zimmer
mann bearbeilclcn llandsehriflen slammen alls den Jahren 1570 
bis 1586 (1605), sieherlieh also alls dem Ende des 16. Jahr
hunderts. 

Die Grenze del' Kasseler Landschaft d. i. des einstigcn Kas
seler Amls iiberhaupl geht nach Eiscntrager-Krllg, S. 263, an 
diesel' Slellc libel' Esehenstruth und Sankl-I1gen (d. i. San kt
OUilien) ZUlll Slcinernen Krcuz, zur Grundmiihle, den \Veg am 
Lalberg (O lberg) hinallf ZlIr Miihlendrieseh, hinallf zu einem 
Stein beim Lohlberg (andere S-ehreibung flir Lalberg) , dllrch 
die Schwcinckaule 32) bis an den Lammershcrg, hinauf aui' die 
Alle Landwehr" von dieser iiber den Schliergrat>cn hinauf auf 
die SilbcrkauI 32), von diesel' gen Walbersborn, von hier iibel' 
die Drie~t nach Wollrode bis an den Schwarzenbach, dann nahe 
Darnhagcn bis Grabekaulle") und von dort zur FUlda. Das 
alles wird als 1614 naeh einem Verlrag von 1575 wiedergegeben 
bezeichncl. lm ganzen also deckt sich diese Landschaftsgrenze 
mit del' Sahreg!'enze, die bestehenden Unlerschiede kannen 
lnancherlei Erw~lgllngen ulIslOsen, die dCIn nachdenklichen 
Leser anhcimgcstellt sein mogen. 

7. Nachdem \Vir so festgestellt haben, was es llm die Sahre 
sachlieh lInd sprachlich eigentlich ist, und daB cs in Hessen 
mehrere Sohren, ::tuBer der Kasseler wohl noch drei nebst zwei 

27) Jetzt Fahrcnbach. 
28) Am Sohrbcrg ulld zwar siidostlich von dicscm; ein Flurname, der 

moglicherweise den Ausgungspunkt ftir die Benennung der gesatnlcn Sohre· 
Landschaft gebildct hat ; umsomchr aIs er die ur spriingliche Schreibung 
Soer, gesprochen Soar, festhielt. - Dabei fiilll uuf, daB auf der Grcnzen· 
karle VIII del' Sohrberg nicht an de .. Fuldu, sondern aI s die hochste Er· 
hebung der heutigen Sahre in ihrer Miltc, 401 Meter hoch s.o., crscheinl. 
Aus welch em Grund und mit welch em Recht, dariiber wird von Krug nichts 
gesagt. Und noch cins: ist es nur cin "Schonheitsfehler", wcnll auf der 
gIeichen Karte aIs "die S6hre" (\Vie auf der Kade von HeOler, s.o.) einzig 
der Hohenzug zwische.n Wellerode und Wattenbach erscheint? 

29) Heutc Lochgraben. 
30) Hier also nicht Soerforst. 
31} Henle Fiirstenllagen. 
32) Es heiJ3t hier wirklich durchweg knul, kaule, kaulle (nicht kaute). 
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sozusagen Nebcnsohren gibt, daB wir weiter schon in gegebe
nenl ZusUIumenhang noch cine zu vermulende d. h. ZlI erschlie
Bendc S6hrc, so nebenbei, auBerdem zwei in den Forslbezil'ken 
llulIneck lInd Sonlra gelegenen (Sohre, Soer) kennen gelern! 
haben; wO lien \Vir jetzl Zll del' letzlen lInd iillcslen , aus del' 
Zeil mu 1150 slammenden, del' achlen (oder zehnten, je nach
dem luan zuhlt) Sohre lIns wenden, die uns maneheriei zu 
sagen hat. FOrstemann 2, 826 kennt sie zWUr als eine schon im 
achten Jahrhundert bezcugtc, luacht aber libel' sic kcinerlei 
Angabe (auBcl.' daB Cl' ihrcn Nmnen anrl.ihrl). 

Sie !JeiBt Crepe!cs-Sorc, ein Flurname, in wclchem ihm 1,376 
crepele als VCl'kleinerungsfonn von crap, einel' (vcrmuleten) 
Vorstufe des in Zeugnissen des 7. bis LO. Jahrhllnderls angczeig
ten Personcnnamens Kraft gilt. Andere crinncl'n an den Gau, 
del' z\Vischcn FlIlda und Main gelegen. im 8. Jahrhllnderl unler 
dem Namen Craffeit, Grnbfeld erscheinl (903 Crapfelde, 
Fo. 1,1087), was woh! einfach Grabenfeld meinl. Beachlenswer
ter isl schon cin Krepcsbach nordlich V011 ~:Iagdebllrg, den Witt 
28 bezeugl, wonach man Crcpeles-Sol'e als Trockcngcbiel an 
einer (kleinen) Crepe fassen konnte. \\'as dann I\ehrein , \'olks
sprachc 1, 242 sagl ,'on I\.rcppcl, Kriippel , del' diirl11cn Ranke 
del' \Veinrebc, "'omil diese sich an den Pfllhlen fcsthall (er Yer~ 
weisl alii' nhcl. kraphi, \'erkleinerungsfonTI \'on chl'apho; allf 
mhd. krupfe, nd. ehrapo mit Verkleinerllngsform kreppel), 
hulle wahrlich alle Beachlllng yerdient, die es bisher niehl fand, 
aber weiler unlen 'Iloch finden soil. 

Nun isl cs gli.icklichel'wcise ein Leichles, zunachsl die (von 
Fo. versiiumLe) Beurkundllng del' Crepeles-Sore feslzuslellen. 
Sehon H. B. Wencl" Hessische LandesgeschichLe, Bd.3 (1803), 
hal sie im Urkllndenbllch lInlel' NI'. [5 aut'S. 15- 17 abgedrllckt 
und erorlerl. Er flihrt sic auf KarJ den GroBen lInd den 
31. AugusL 786 zlIrlick, erwahnt a!lerdings sehon damals, daB 
ihre Echlheil angefochten werde. Diese ist inzwischen giinzlich 
abgetan , nachdem Engelbert Mlihlbachcr in den Mon. Germ. 
his!. Diplomala Karolingorllm tom. 1 (D ie Urkunden del' I\aro
linger, Bd. 1,) Hannover 1906, S. 338 f. die Urkllnde als l\r. 24t 
besprochcn 1I nd sic cineol Cal'tularium :lUS del' Miltc des 12. 
Jahrhunderls zugewicsen hat. Das brauchl aber nichl zu sloren, 
weil dadllreh del' Wert del' Urkunde ftil' lInsere Frage kaum 
geringer geworden is!. 

Es handell sich namlich Uill eine genuuc Beschreibung der 
Grenzen des Kirchbezirks Grebenau und (unler diesel' Verklei
dung oder) damit zugleich des Gel'ichtsbezil'ks Melsungen. Diese 
Grenzen werden gezogen vOn SchwerzeIl'ul't (Schwarlzelsdorf)33), 

33) Arnold 358 denkt an einen Personennamcn Schwiirzel (kleiner 
Schwarz). Die Form mit -doff findet sich auch auf dcr Nivenu-Karte 1857. 
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cllner Wiislung bei Adelshausen a. d. Pfiefe, unweit ihrer 1hin
dung in die Fulda und niirdlich gegcniiber Malsfeld gelegen 
o sUich von Ho f Fah r e 3-1), libel' Dackcnbrunnen (Tacken
born) Sla), unwcil Malsfcld auf dem linken Fulda-Ufer, Hof Kuh
mannshcidc (Landau, Hessengau 100 il'rig: Kuhmaashaide) und 
M e I g e r s ha use n, Nisdenbach 3'), Humbenrot 36) gegeniiber 
B ii c hen w e I' I' a dUl'ch das FluJlbell del' Fulda bi s G re b e n
a u, darauf weiler nordlich zum S t e ink r e 1I Z 3i). Van hi er 
geht die Grenzc an cinem Brcidenbach, womit llUl' del' Schwar
zenbnch im Norden von vVollrode, del' von OsLen kOllunt, bei 
Guxhagen in die Fulda mlindel llnd die Grenze zwischen Amt 
Mel sungcn und dem niirdlichen Ami (Gerichl N. N. bei Landau, 
Hessenguu 107 ) bildete, gemeinl sein hann , hin zum (oder in 
die Hichtung ZUIll) W a t ten b a c h, weiter Milzisa, MaBen
brunnen, Crepclessol'c und Rodenhard. Die Milzisa wird her
kiilllmlich als Mlilmisch gefaBt (so Wenck a. a. 0., ferner Landau, 
Hessengau , S.99 in der zweiten Ausgabe von 1866, und Th. Loh
mcyer in Herrigs Archiv 1883, Bd. 70, S. 370), ohne iiberzeu
gende ]{raft. Es kann si ch ebenso wie bci den nachfolgenden 
drei Namen um eine Flur handeln. Ferner.. wird iibersehen, 
daB selbst Miilmisch (geschweige Milzisa) 110ch im 15. Jahrhun
dert die niirdlichc Hiilfte des Hiedforsts bezciclmet hat und dann 

34) Die noeh helll c vorhandenen brllichkcilcn sin d unlerstrichen, die 
anderen hnbcn also nls wiilt zu gellen. Del' Name Falu, Fnhre, abzuleiten 
von faran = vndere, bedeutet "Ubergang" und isl 1505 bezeugt. 

34a) Auch Dakenborn: Arnold 647 verwcisl aui" gol. gol. thaho, ahd. 
daha = Lchm (also: Leimenbrunn). 

35) Vg!. di e Nieste, N~benflul3 del' Fulda, ferner Dorf Nisler mit Nisler
hamm er sowie Nislermiihlc im Westerwald, Nislerberg und Nisterbri.ick so
wie Nistcl'stein im Kr. Allenkrchcn. - Unmittelbal' n6rdlich von l'.'f elger::.
huu sen lieg l "del' Quillcr" (-be rg , -kopf), den fiaulll zwischen Fulda und 
Eder all~fiilJcnd. an dessen Nordhang del' Quillcrborn enlspringl und bel 
Wagcnfurlh in die Fulda gehL I\-[it Nisdcnbach kann in di csem Zusammen
hang von vorhandcnen Vlasse rliiufen nur der Quiller(born} gemei nl se in. 

36) Vg!. Humbchl in Kr. Ziegenhain unci Humberg in Kr. Aitena. Ferner 
das wlisle Hummenrodc 1321, auch Hommenrodc, I-lomenrodc in Amt Nell
sladt (Hcssengnu 103) und Hllbcnrode wcsllich VOll Wilzcnhallscll, ferner 
in Ami Lichtcllnu 1050 Hllmbenrod , 1320 Hoenrode, 1321 Hummcnfode, 
1322 Hommrode (Rei mer, Or-tslexikon 240 b). Nichl l.U vergessen endlich 
den Hambuelskopf n6rdlich von Wallenbach, an del" Weslseite del' nach 
Wellerode fiihrcnden Slralle. Es scheinl si eh durehweg um Entstellungen 
aus dem hIiufig in seineI' Urgeslalt begegnendcn Hohenrocl zu han deln. 
Die Lage II n s el's Humbenrol is l durch den engen Raum, del' dafur in 
Bel rachl komml, zur Genuge gekennzeiehnel. 

37) An dns Steinkl-euz bei 'Vellerode, woran dort noch heule das Stein
kreu1. erfcld (Flurnam e) llnmiltelbar westlich VOI11 Dorf erinned , ist natiir
li ch nichl l.U den ken, weil wir uns hi e!' weit aullerhalb del' Grenzen von 
Amt Mel.'!>ungen befinden. Wohl aber darf vermulel wcrden, daB das in 
Prnge slehend e Krcuz auf der H6he des Bergcs sta nd , durch den heute 
d el" Eisenbahntunnel von Guxhagen gehl. 
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bis in die Niihe cles WaLLcnbachs reiehLe. Genalleres wird da
zu wciter linlen zu sagen sein. 

VerdeuLliehL werclen diese AufslelIlIngen und damil del' Urn
fang des Amlsbezirks .l\1elsungen dadurch, daB mun sich die 
wichtigsten zugehorigen Ortschaften del' Gegenwart vorslel1~ 
nanllich ~lelsungen , Kirchhof,Kehrenbach , SChwufzcnberg, Hoh
renfurt, Kurle, Lobenhausen, vVagenfuft, Grebenau , Ober- und 
Niecler-Albshall sen , \Vollrode, Nieder- und Obcr-Empfershausen, 
Adelshausen (miL Fahre). 

Unsicher und ullklar bleibt uber auch dann vieies, wozu mun 
iln einzelnen die Da1'legungcn von Wilhelm Classcn, Die kirch
liche Organisation Althessens im MiltelalLer (i\Iarburg 1929), zur 
Sache auf S. 200 und die dort genannten zwischrn ArmbrusL und 
Ziegler schwebenden Slreilpunkte vergleichen kann. Armbrust 
nimmt "den" (nkht: die) Crepelessore als die Durre Wand "west
Iieh" des SiiLlelsbergs und den Rodenhart als im Ricdforsl gc
legen an, und Classen stimnlt ihm zu. 

Nun liegl zwar die "Diirre vVand" nicht westlich , wohl ab er 
nordlich \'om GroBen Siillelsberg (im Oslcn \'on diesem del' 
Kleine Siillelsberg) unci clas alIes nord6stlich und in unmillel
barer Nah e "on 'Kehrenbach. Auch gewinnen wir mil dem selt
sanHm Flurnamen eine neue Bezeichnung, und zwar eine hoch
deulsche, die einzige auf kurhessischem Boden , flir Sohre. AlIein 
unklar und wenig iiberzeugend bleibl die Verlegllng del' ge
suchlen thllichkcit an diese Slelle llm somehr, als man eine am 
Eitcrhagcn-Kehrenbachcr Waldweg gelegene, mil Bllchen, Pich
ten lInd }{iefern bcstandene Huhe - eine solche ist die Diirre 
Wand - s('hwerli('h als Sore (Trockengebiel mi! Buchen unci Fich
ten! ) ansprechen kann. Etwas andercs schcinl nahcr zu licgen. 

Man darf niimlich hier wohl einen ncuen VOl'schlag Inachen, 
del' die Lasung der Crepelessore-Frage an c in gewisscs "ge
kriimmtes Tal" nordlich von einem Erlenborn anschlieBt llnd da
mil zuglcirh eine angemessene Dcutullg des Namens Crepele gibt. 

Delln dieses \Vorl ist fraglas cine Ablcitung, genauer die Ve1'
klcinerungsform cines alt- und gemeingermanischeJ1 vVorls. Es 
findet sich in den Form en krape, krappe, kl'upf und zahlreichen 
ahnlichen llnd wird in Grimms vYortcrbuch 5,2062 7 allsgiebig 
erorlert. Hiernach isl Grundbegriff die zum Zugreifen und 
Packcn gekriirnmle Kralle, 1\lalle, Hand , Finger. Das Wort ist 
allch im Romanisch(:n Dlannigfach erhaltcn. Es bezeichnet 
nilchsl Kralle und Klaue auch den Span'en (die Spane) lInd den 
Haken. Mi! Reeh! nimml Grimm aueh fiir das Krapfe, J{rapfen 
genannte Gebac){ den gleichen Grundbegriff und Ursinn (das 
hakenformige Geh~i.ck) nn. Driltens isl \ ' 011 IIaken und Kriim
IlUlIlg her aueh dus frrlllzosische krcpp, dus l~rallse (Gegensatz 
zu glatt: in vielen klcinen , wclIenurtigen Krlimlllungen gebogen, 

• 
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daun iibcrhaupt: cin buntes Durchcinander) Zeug, der Krcpp ge~ 
nannte Stoff, namentlich Flor, zu versLehen. Viertcns wiI'd auch 
le crapaud, das franzosische Wort hir Rrote, genannt von der 
gekriinlmten Korperform, hierher geh6ren. Vom Stammwart 
krapc, krappe uSW. sind dann Verldeinerungs[ornlcn \Vie luap
pel, kreppel, kriippel gebildet worden. Man darf w(}iter hierher 
stellen die Kreppach, Bach im Oberamt Biberach, Wli. 639 , und 
das Krapfental iln Oberamt Ncresheim, Wii. 575. Nach dCIll allem 
wiirde dann eine krepcJcs-sore cine (bakcnfornlig) gekriimmte 
Sohre bedeuten, iihnlich der Bach hrepes s. o. Dagegen gehort der 
sudlich von Spa gelegene, die Stadt UlU 130 Meter liberrugende 
BCl'g Creppe nleht hierher 39), so oft man dus auch gemeint hat. 
Der Name stmnmt vielmehr yon eincHl vorgeschichtlichcn, ver
mutlich illyrischen Wort krepp, fruher grepp, dus in Ober-Ita
lien, auch in den I-Iochalpen noch lebt und Felswand bedeutet 
(Iaut brieflicher MiLteilung von Emst Gamillscheg unter dem 
7. Mai 1936). Vgl. dazu \V. Meyer-Ltibke, Romanisches etymo
logisches W6rterbuch (IIeidelberg 1911 ), S. 288 a, Nr.3863, wo
nach grepp allgemein Fels bedelltet, woher italienisches greppo 
"der vorspringende Fels" (heute aLLch: lIaufgeworfene Erde" 
u. dgl. ) kornmt. In den Blindner Alpell fern er heillt Crap la Pala 
ein Gipfel bei Churwalden, und ein Pall im Vrintal (s tidliches 
Seilental des Vorderrheins) Passo Crap. 

Dus Stanlmworl, mit dem wif cs in crcpeJe ZlI tun haben, 
ist alt. Es Jaulet golisch krappa, im Langobardischen und im 
Althochdeutschen krapfo lllld ebenso altfrankisch. Spanisch heillt 
es grapa, italienisch grappa lISW. AlIes lnit dem Sinn von IIaken, 
Klammer. In Italien heillt so auch der Stil an Obstfrlichten, 
zumal der Kirsche (weil man hier die Frucht greift, packt); in 
~1ailand insbcsondere del' "Kamm der WeinLraube", Vgl. Gam. 
1,367 und was oben von Kehrein aus Nassau berichlet wurde. 
Zu den frankischen Lehnw6rlcMl d. h. den VOll1 Homanisdlen 
aus dcm Friinkischen entlehnten Wortern, die Gam 1,230-23·1 
aufziihlt, soli laut 401, 3 auch krappo gehoren: das Wort ist 
dort aber nicht zu finden, weil Gam (Mitteilung von 7. 5. ~6) es 
nachlrHglich als unsicher ausgeschieden hat. Aufs engste ver
wandt erschcint das langobardische krampf, im Althochdcut
schen krmuph = gekrlimmt. Gum 2, 1047. Man nehme hinzu 
von den etwa 70 ostgotischen Lchnwortern des It3lieni~chen 
(Gam 2, 20): krampa (althochdeutsch chrampfo), Eisenhaken . 
Daher das italische grampa = Klaue, Kralle. So erscheint 
krapfo als eine Art Kiirzung, Zusanunenziehung aus ursprling
lichem krampfo. 

39) £benso wenig der gleichlautende Name eines WeBers von Spa, del' 
laut VCl'offentlichungen del' Societe Vervietoise Bd.6 (1905) S. 128 aus dem 
Miltelalter bezeugt ist. 
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Naeh allem k6nnte die Crepelessore reeht wohl in jenem 
"gekriimmten Tal" beheinIatet sein und van ihm ihren NanIen 
fiihren, WOZll im einzelnen folgendes benlerkt wird: 

In der urkllndlichen Grenzbeschreibung des Pfarrbezirks 
Grebenau aus der Zeit urn 1150, van del' wir allsgingen, werden 
am &hluB naeh Milzisa ganz kurz oder summariseh, eigentiieh 
fliichtig und nichtssagend nach einander die Namen Massenbrun
non, Crepelessore, Rodenhard, ein Waldweg und Schwcrzelfurt 
genannt. 

Flir Massenbrunnon hat man ofter Nasscnbl'unnen vorge
schlagen und in ihl11 den heutigen Nasscnborn odeI' Asseborn, 
siidlich von Eiterhagen zur Millmiseh eilend, erkannt. Die Vcr
tallschung von m uud n nlacht keinerlei Schwierigkciten, ebenso
wenig der Wegfall des m oder n im Anfang des Worts. Wir 
haben im Anlt Rotenburg unter den vViislungen nebencinander 
Myzenbach und Nyzenbach (Landau 113), cbendort unter den 
Wustungen Nytzenhusin 1366 und Mutzenhallsen 1527. Wir fin
den aber aueh ein Asseborn bei Zimmermann S. 16. 53 im Ried
forst gelegen und zu Melsungen gehorig. Du ist es schwer, sich 
Zli entscheiden zwischen Nassenborn llnd Asseborn und MaBen
brunnen, Ulusomehr als der Eiterhager Nusseborn zum Riedforst 
wie zu Melsllngen gehoren kann, ja muB, und wer weiB wieviel 
Massenbrunnen (Nassenbrunnen, wasscrreichc Brunnen und 
Biiche) oder auch MaHenbrunnen (Brunncn, Bache neben abge· 
messenen Feldfliichen) sieh in jenem Gebiet - wir sind ja 
aullerhalb der S6hre - befunden haben m6gen. Die Ortlichkeit 
konnen wir jedenfalls nur flir den EiLerhager Nassenborn genau 
bestinlnlen. uud unmoglich ist er keinesfalls. 

Einfacher und delltlieher scheinen die Dinge bei den ubri-' 
gen, den ietzten Namen zu liegen: Hier namlich kOl1uut Uns die 
aus dem Jahre 1288 liberlieferte (vou Landau, Hessengau 99 mit
geteilte) siidliche Grenzziehung, welche die Feldmark Fahre
Schwerzelfurt im Auge hat, zu Hilfe. Da ist die Hcde von einer 
Quelle Hungerborn, unmiltelbar siidlich von fIof Fahre, 6stIieh 
der Fulda·\Viesen anI Waldrande gelegen. Das ist eine wenige 
hundert Meter lange sumpfige Slelie, an deren Slidende die Ge
biete des slidlichen Malsfeld und des 6stlichen Wildsbergs si eh 
seheiden. Von hier geht via vetus libel' den Rlieken des Wilds
bergs genau nach Osten bis zum Quell Erlenborne, einem der 
hier zahlreich vorhandenen Quelle (ob del' Name mit der 6stlieh 
anstoBenden Erhebung Erkelenfeld zusammenhangt, mag hier 
auf sich beruhen). Jedenfalis fUhrt vom Erlenborn genau n6rd
lieh der Grenzweg weiter per valIeln concavaUl ullverkennbar auf 
ein Feld und einen zugeh6rigen fIof (bei Adelshausen). Und 
iihnlieh heillt es gemiill Landau, Wuste Ortseilaften, S.86 aus 
dem Jahre 1579: vom fIungerborn oberhalb del' Fahre aus hin-
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weg Yon del' Feldmark Malsfeld an del' (Siid-)Seite des Wilds
bergs hin zu denl aHen \Veg nach uod his Erlenbruun. "Was da
von links liegt, gehort zu Schwcrzelsfurl." "Dann in1 runden 
Tal gen Millernachr ins freie Feld, fOl'lan an der Feldmark Odets
huusen hin bis an den Schnlittenfllrl tgeht dUl'ch cincn wusscr
reichen Graben) zum Schiineberg (zwischen Pfiefe und Kehren
bach gelegen) uud an dcssen Siidhiingen enllang zu Fahre uud 
Fulda zuriick, soweit die Grenze yon SchwerzeHurl-Fahre in Be
tracht kOlnmt; dagegen an den Osthangen enLlang zum Kehren
bach Blit den anliegenden Dorfern Kirchhof uud Kchrenbach 
weiscnd, sowcit Amt Melsungen in Fragc slehl. 

Hier nun kommt aIles auf das ofL berufenc "gckrlinullte" 
odeI' hakenf6rmige (krepele) Tal, die yallis ,concava zwischen 
Erlcnborn und Adclshuusen an. Das muG man wirklich nebst 
del' ganzen niiheren und weiteren Utngebung zwischcn Fulda 
und Gocksbuch (im VolksllUlIld: Keksbach!) miL eigcnen Augen 
gesehcn habcn, wie es dem V crfasscr am Ictzten, so prachtigcn 
Friihlingstag des laufenden Jahres yergonnt war, urn sich ein 
Urleil zur Sache zu bilden, Das gill iiberhaupt von allen ent
scheidenden Fragen des Gebiets zwischen Kassel-Melsungen uud 
dem angrenzenden Osten, zUIllal flir dus Mulmisch-Tal und die 
Sahre zwischen Fulda und vVahlcbach, die ieh nunmehr drei 
Jahre lang (yon 1933 bis 1936) in diesem Sinne zumeist zu FuB 
dllrchstrcift habe, iiberall nach M6glichl<:eit mit Anwohnern 
Fiihlung nehmend llnd Ilafilentlich denl wackercn Pfaner Oskar 
Hllppel in Eiterhagen, del' seit Jahrzehnten scholl (wie vormals 
srin Yater und Allltsvorganger) jeden zweitcn Sonntag LLnd weun 
es sonst dus AUIL erheischt, das bergig-waldige Herzstiick des 
Hiedsforsts zwischen Empfershausen und l{chrenbach durchwan
dert, und dcm von ihm Inir gestcllLen Fiihrer ITerrn Valentin 
IIorich fur ulle geschenklc Beratung und Flihrung dankbar ver
bunden. 

Unl nun nach dies er Absehweifung, fur die del' Leser Ver
zeihung gew~)hren llloge, ZUllI eigenLlichcn Gegenstand zuruek
zukehren, so ist del' Besucher des GeWndes zwischen Fulda und 
Gocl\sbach aufs hachste iiberrascht durch seine Ahnlichkeit mit 
del' Kasseler S6hre, Auller dem IIungerborn hin nnd her zahl
reiche Wasserlfiufe, die ein unvorhergesehenes Ende nehnlen, 
so gleich s(idlich von der Fahre all del' Bebraer HauptstraBe 
ostlich yom Wcge, nicht 11linder weiter ostlich bis in die Gegend 
des Erkelenfelds, Und im Tal des Go~ksbachs se!bst, der am 
Ostrande fast unbemerkt in der Tiefe dahinschleicht, zu dem 
selteh nur ein Wasserehen sich hinzugesellt, eine westlich in 
mannigfnchen Windungen ansteigende !Johc, die der vielfach 
gewundene Weg anf uud ab dUfc]l1uiBt, ilnmer in dCIU breiten 
Tal den Ausblick ins freie Feld (bei Adelshausen) und die jen-
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seits der Pfiefe gelegene hoehragende bewaldete Bergwalld ge
wahrend, bis dann pliitzlieh - nicht weit mehr von Adelshausen 
entfernt - del' \Veg, der hisher von Sliden nach Norden lief, 
eine scharfe, buchstiiblich hakellfiirmige Kriimmung nach Westen 
macht, urn in weiteren Windungen den Talboden der Pfiefe liber, 
durch Hnd hinter Adelshausen zu erreichen. Und dieser gauze 
Weg von Erlenbrunn bis Adelshausen verliiuft im Gegensatz zu 
seineI' verhmtnisllliiBig wasserreichen Umgebung (nicht nul' 
hakenfiirmig, so daB del' l'iame erepele gerechtfertigt erscheint, 
sondern auch) vOllig im Trockenen, so daB die Bezeichnung sore 
vollauf am Platze is!. Ja del' Gocksbach selbst, der naeh Nor
aen zur Pfiefe strebt, muB ganz kurz vor del' (geplanten) Ein
miindung im Gelande ein kliigliches Ende finden. 

Yom Siidencle del' Crepelessore auf derWesthiihe des Gocks
bachtals verliiuft dann die Grenze iiber den (schon erwiihnten 
Wildsberg lLnd den) diesem im Nordwestcn vorgelagerten Hoten 
Kopf - dies wohl del' Rodenhard (wiihrelld im Norden die Hei
llerhiihe, an die Crepelssore westlich angelchllt, lieg!) - und 
fiihrt vom Roten I{opf auf einem Waldweg genau n6rdlich bis 
in dus unmittelbar angrcnzende Schwerzelfurt. 

Damit ware, urn zusammenzufassen, die Grenze des Pfarr
bezirks Grebenall (oder Amts Melsungen ) auch im Osten (eine 
VOBl Nassen Born bei Eiterhagen libel' Kehrcnbach und Kil'chhof 
am Sehiinen Berg bis Adelshausen dUl-ch die Crepelessore bis zum 
Erlenbl'unncn nul' gauz wenig gekrlimmtc Linie) und im Sliden 
(\Vie vorhin bcschrieben) fcstgciegt. Fragt aher jemand, warunl 
hier gerade der Slidteil des Gebiets so genau umsehrieben und 
die Crepelessore so stark hervorgehoben whd, so wiil'e ihlll zu 
el'widern, daB cs hicl' dal'lIID geht, AdelshallsC'n mit einzuschlie
Ben, weil diesel' Ort Yon jeher zwischcn l\[elsungen Amt und 
M6rzhausen Pfarre gesehwankt hat. Adelshausen besland .ia vor 
1269 als Odolvishusen und wurde ursprlinglich von Miirshausen 
kirchlieh versehen (wir erfahren das 1575), gehiirte aber tro\z
denl schon vor 1438 zum Gericht ~fclsungen , wiihrcnd doch 
Miirshausen, das Hessen 1350 yon FlIlda gekallft halte (Landau, 
Hessengall , S. 236), an der Spitze eines selbstiindigen Geriehts
bezirks (mit Bergheim, Eubaeh. Gi.insterode, Schnellrode. Voeke
rode und \Veidelbaeh ) stand. Jedenfalls seheint Adelshausen seit 
a!ten Zeiten ein Zankapfel oder doeh Fangball zwischen Mel
sungen und l\fol'shausen gcwesen zu sein. Duher die betonte In
anspruchnahme flir Grebenau-Melsungen dm'ch Hervorhebllng 
der Crepelessore auf der Westh6he iiber dem Gocksbach-Tal und 
der westliehen Umgeb'lIug. -

Vielleicht aber sind an diesel' Stelle anhungsweise einige Be
merkungen zu del' wiederhoIt gestreiften Miilmisch-Milzisa-

10 
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Frage, die (wie wir sahen) mit der Soh re in mannigfachem Zu
sammenhang steht, ganz angebracht. 

Wohl hat niimlich schon H. B. Wenck, Hessische Landesge
schichte, Bd.3 (1803) im Urkundenbuch Nr. 15 S. 15- 17 die in 
der Urkunde vom 31. August 786 erwiihnte Milzisa auf die Miil
misch gedeutet. Ihm ist G. Landau, Hessengau (zweile Ausgabe 
1866), S. 99 gefolgt. Endlich ist das in Herrigs Archiv, Bd. 70, 
S.370 (1883) von Th. Lohmeyer bekriiftigt und begriindet wor
den mit dem Hinweis darauf, daB Milse "Schwarzwasser" be
deute (so bezeichnet, weil der umliegende Boden schwarzmoorig 
sei), und daB der Orts- und Gauname Milisunge (Melsungen) 
nach der milzisa = Miilmisch genannt wurde. Da indes westIich 
vom Wattenbach, welcher unmittelbar vorher genannt wird s, 0., 

der "Schwarzenbach" nach WoIlrode laufl, \Varum hat da ' Loh
meyer nicht diesen als Milzisa genommen, wo doch der heutigen 
Miihnisch von "Schwarzwasser" so 'ganz und gar nichts anzu
ehen noch nachzllsagen ist? Und alIe drei Autoren haben uber
sehen, daB selbst Miilmisch (geschweige Milzisa) noch im 
15. Jahrhundert die nordliche Hiilfte des Riedforsts bezeichnete 
(Landau, Hessengau 89), also Flurname war. Aber auch mit dem 
FluBnamen hat es eine eigene Bewandtnis. Knapp 2 km ostIich 
von Quentel im Ortsgraben oder Kalmesbach (beides Flur
namen) entsteht ein Bachlein, genannt Miilmisch (im Volksmund 
Mi.ilmsche. so auch in Eiterhagen und weiter), und nimmt in
mitten des Dorfs von Siiden her ein weiteres Bachlein, genannt 
Katzenlappen, nach kaum 1 km Iangem Lauf in sich auf; weiter 
am Westende des arts, ebenfalls von Siiden her, einen (jetzt) 
namenlosen Bach, der siidostlich in 2 km Enlfernung entspringt, 
durch die Flur "in der SchaUinge" miltwcgs zwischen Quentel 
nnd Giinsterode gelegen, darauf durch die Feldmark des einsti
gen arts Schiinlinden (bezengt 1321, 1353 und 1401 , vg!. Landau, 
Wiiste Ortschaften, Kassel 1858, S.70) geht; und bald darauf 
anBerhalb von Quentel, einige hundert Meter ostlich def Grund
miihle, vom Norden her aus dem Hirschhagen (wes tlieh von der 
Ziegengrube) den Rodenbach. Dieser hangt mit seinen Wassern 
wie nach SeinelTI N aInen zusammen mit denI zwischen Welle
rode und dem Kleinen Belgerkopf gelegenen Unlersten Roden
berg (ostlich davon der Oberste Hodenberg, beide sind reieh 
bewaldet). Hier namlich lauft ein Gfaben, der zwar bald ver
siegt. Bald aber geht ein GroBer Renisgraben in die Richtung 
nach Quentel weitef. Zum driUen Mal ersteht er im Hirsch
hagen westlieh vom St. OUilienberg als Rodenbach, der gemaB 
dem Gesagten urspriingJieh wohl als Rodenbergbach gemeint 
war, und weil er unfraglich del' wasserreichste von den genann
ten drei (oder vier) Quellbachen ist, dem Hauplbach , sogar dem 
ganzen schmalen Talgrund seinen Namen verleiht. Rodenbaeh 

, 
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is! also zwischen Quentel und Ei!erhagen beides, FluB- und 
Flurname. 

Auf dieser Slrecke empfUngl er etwa mittwegs VOn rechts 
vor der Siffel, einem ausgebreiteten, zur StraBe geneiglen Wie
senhang, den Hiittengraben; weiter von links, ostlieh VOn Eiter· 
hagen, den NaEbaeh <D), und westlieh davon den Nassenborn ") 
(zllfolge lassiger Ausspraehe lInd daraus erwaehsendem MiB
vers!andnis in alteren kirehliehen Urkunden aueh Asseborn ge
nann!) auf. 

Ers! von Eiterhagen ab, bis zur Miindllng in die Fulda bei 
Kode, heiEt es Miilmisch. Diese nimmt alsbald, noeh in Eiler
hagen, von reeh!s den Wattenbaeh, gleieh darauf den (fasl 
imIner) wasserleeren Stiickgraben, westlich del' Oberforsterei 
den Johannesgraben, zehn Minuten weiter den Schliergraben 
(westlieh vom EIgerberg), naeh fiinfzehn Minulen vor Empfers
hausen den Dieb·Graben (aueh Diebs-Graben, eigentlich Tiefen
graben ), in Empfershausen die Drusel (weiler oben Drusel-Gra
ben genallnt, in alterer Zeit s. 0., also riehtig heiSt es Grusel und 
Gruselgraben, vermullich, weil man sich bei dem lauten Wasser
sehwall, zumaI iln Dunkeln, "gruseln" )(onnte), endlich in Nie
der-Elllpfershausen von links den Rildemichsgraben sowie den 
Sieberlsgraben auf. 

Das reiehe 'Vasscrnelz des Rodenbach-Miilmiseh·Gebiets gibl 
wohl einen i.iberzellgenden Eindruck und einen stark en Beweis 
daflir, daB und warunl hier von S6hre d. 1. Trockengebiet keine 
Rede sein kann; daB und warum daher das Gebiet von Eiter
hagen, so verbreitet diese Meinung dorl ist, niemals zlIr S6hre 
gerechnet wurde noeh dazu gehoren kann. 

Fast noch wichtiger ab er als di2S will uns eine andere, viel 
er6rlerte und bislang nichl zu einen1 bcfriedigenden AbschluB 
gefiihrle "l\1iiImisch-Frnge" erscheinen, namlich (nicht die nach 
dem Sinn des Namens, die sehon vorhil1, s. S. 131, zur Sprache 
kam , wohl aber) die nach dem Zusammenhang von I\Hilmiseh 
und den nlannigfachen hierher geh6rigen, immer wieder mit 
Melsungen (Milisungen ) zusammengebraehlen, jenen Namen er· 
selzenden mil-Bildungen. Da hal nun zunaehsl, naehdem sehon 
Forstemunn auf das mil aIs "in FluBnanlen gebrauchlich" hin
gewiesen hatte, Edward Sehr6der den Knoten zerhauen, indem 
er (in Hoops, Reallexikon der Gennanisehen Altertumskunde, 
Bd. 2, SlraBburg 1913, unler "FluBnamen", S.72-77) "Milisa" 
a]s ursprlinglichen Namen der Fulda in del' Gegend "on Melsun
gen erkHirte, wobei er mil als Bezeichnllng des siiBen (d. h. nicht 
sauren, daher sura, sauer, scharfen, herben ) Geschmacks des 

40) Beide Namen bezeichnen wasserreiche Biiche, s. S. 157. NaBbach, 
was die Karten haben, ist falsch. Die Anwohner sagen nur NliBbach. 

10' 

• 

• 
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FlllSwassers nahm (vgl. den SliBenbaeh im Oberamt Sulz, Wii. 
394, u. S. 163). Es finden sieh niimlieh u. a. (vg I. Fii. 2, 290) 
die Fliisse 

Milisa bei Merseburg im 9. Jahrhundert, Milsowe (d. i. Mils
au). heute Milzau. 

Milesau bei Bielefeld im 12. Jahrhundert, Milse 1194. 
Milz bei Hildburghausen 783, Miliza 800, aneh Mileze, sodann 

Militz 907, l\liIizza 954, Milezi 1122, Milspe lI/i. 
MilsiLaeh bei Hammelhurg 1059. Und endlieh 
Milzisa 786 als Name der Fulda s. o. 
Dazu nehme man endlieh den bisher begreiflichel'weise un

bekannt gebliebenen, mir erst kiirzlieh dureh Forsehungen an 
Ort lInd Stelle bekannt gewordenen Milzi-sehwendi-ba,eh in 
Braunwald bei Glarus, del' urspriinglieh Milzi hieB L1nd spater 
naeh der an ihm gelegenen Flur Milzisehwendi, weil Milzi als 
BachnaDle unvcrsHindlich geworden war, den verlangerten Ka
men Milzisehwendibaeh (zweimalige BaehbezeiehnLlng, wie so 
oft) davon!rLlg lInd bis heute bewahr!. Vgl S. 164 u. 

Urn dies gruudlegliche lnil zu verstehen, haben wir gemaB 
Fiek I 105 (Wortsehatz del' Grundspraehe) aLlf me-dhe d. i. men
dhe "Lust machen" zlIriickzugehen; dlirfen weiter nach Pick Il 
207 f. (Urkel!iseher Spraehsehatz) an madhu, das im Sanskrit 
slill bedell!e!, daher das keltisehe medu = Me!h, Slilltrank, 
Honig, erinnern, und endlich laut Fick III 315 (Germanisehe 
Spracheinheit) zu melith, milith 1I0nig kommen. Daher im 
Angelsaehsisehen mitise honigsiiB. griechiseh meli (\"'esfall: meli
tos), lateinisch DIel, irisch DliI, albanisch mjal' und armenisch 
mcir, was alles I-Ionig bedellte!. Daneben freilich, was gleieh
falls erwii.hnenswert ist, das aus denl Finnischen slummende ge
mcingermanische ahd. honag, mhd. honee, heute langst Honig, 
was das Gelbe meint, wahrend es im Gotisehen milith, wie das 
griechische meli!, lautet, woher bei uns noch Mellall, d. i. lIonig
lall, geliillfig isl. 

Damit darf der Beweis daWr als geschlossen gellen, daB mil 
in FluBnamcn das SiiBwasser meint. Mtilrnisch aber und ~'1ilisa 
(Milzisa) nichls miteinander Zll tun haben. 

8. Steht nunmehr fest, soweit das festzustellen miiglich war, 
was die S6hre ist und was ihr Name bedeutet, daTIn haben wir 
uns ZHr Erhellung des gesamten Talbestandes ihren Namensge
schwistern zuzuwenden, wobei wir selbstredend von Hessens ' 
Boden ausgehen. 

Die alleste Spur des Namens finden wir. einem Wink Vilmars 
folgend. in einem Rh6nb1ichlein das gemaB Fiirstcmanns Na
menbueh n, 2, 826 sehon im 8. J ahrhunderl als Sor-aha bezeugt 
erscheint. Vilmar konnte es zuerst nicht find en, weil es heute 
Hingsl Sauerbaeh oder einfach Saller gesproehen wird. Selbst 
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auf der Niveaukarte (Nr. 77 betr. Stift Rasdorf in Kr. Hun!'eld) 
flihrt dieses Bachlein keinerlei Namcn. Es geht durch die Taft 
zur Ulster, und diese bei Vacha in die \~.Terra. 

Del' gleiehe Name findet sieh sudlieh del' Stadt Fulda bei 
Harmers, wo ein Sorbaeh als ZufluB del' zur Fulda strebenden 
Giesel erschein!. Vg!. Arnold, S. 340 f. 

Aueh kommt del' selbe Bachname, 1001 als Sore bezeugt 
und heute gleiehfalls Sauer 41) gesproehen, im westfalischen 
Kreis BUren vor, wo an ihl11 DOff Kleinenberg Hegt. Diese Sauer 
flieBt in die Altena(u), welehe dureh die Alme zur Lippe geht; 
Fo. Je. U, 2, 685. 

Wir schalten hier ein das "Sahrbachlein" iIn Fichtclgebirge, 
das unter eben diesem Namen Sehmeller 2, 323 angib!. 

Kehren wir zur liltesten Soraha zUfi.ick, so liegt an ihr seit 
alters die Ortseha!'t Soresdorf, heute Soisdorf gesehrieben (oi 
als langes 0 gesproehen) und beurkundet als villa Soresthorph 
am 27. Marz 816, Soresdorf und Soresdorpf 922, vg!. Forsle
mann n, 2, 827 sowie Oesterley S. 641 b (mit Berufung auf Tra
ditiones et anliquitates Fuldenses ed. Dronke 1844, S.157, 311, 
312) und W. Arnold, S. 374. Noeh spilter erseheint 1300 Sorsdorf 
(Dronke 424), 1343 42 ) und 1397 Sosdorf, 142442) und 1465 
Soisdorf. GemiiB Konrad Liibeck, Alte Ortsehaften des Fuldaer 
Landel (Fulda 1934, 271 S.) S.232-237 darf Soisdorf als im 
7. Jahrunderl enlsanden gelten. Eine Kirehe aber ist erst 1337 
nachweisbar. 

An den N amen des Blichleills Sore scheint angelehnt zu sein 
auBer del' Orlsehaft Soresdorf del' 2-3 km nordlieh gelegene, 
627 m hohe Soresberg, ein Vorberg der Hhon, hellte Soisberg 
gesehrieben und S6sberg gesproehen "). Urkundlieh ist der 
Bergname bisher nieht erhartet trotz Vilmar, doeh besagt ja die 
Analogie mit Soresdorf alles. Dasselbe gilt fur das am Ostab
hang des Berges in Hohe von 450 m gelegene Dorflein Sois
lieden "), das friiher Soresliden gelautet haben wird; wobei 
liden dem in hessisehen Feld- und Waldorlen haufigen liede, 

41) Eine Sauer findet sich auch bei WeiBenburg i. E., sehon 695, 713. 
i42, 774 als sura beurkundet; weiter als NebenfluB del' Moscl, gleichfalls 
nIs sura 702 bezeugt. Vgl. Hermann Oesterley, Historisch-geographisches 
Worterbuch des deulschen MilteIaiters, GOlha 1883. In diesen Fiillen wird 
der Slamm sur d. i. saller, sumpfig zu Grunde liegen. 

42) Dies ]aut Heinrich Reimer, Historisehes Ortslexikon fOr Kurhessen 
(M"bm'g 1926), S. 447 b. 

43) Diesel' Berg liegt genau nordlich der Wasserkuppe und nordnord
ostlich der Kreissladt Hiinfeld. Wir befinden uns hier im ntirdJichstcn 
Zipfel dieses J{reises. 

44) Dicses Soisliden wird von Fti. Je. nicht envahnt, gilt dort also uls 
nuch 1200 entstandcn. Dem entspricht, duO Reil11er S.448u Soislieden erst 
1631, Sosleiden IG55 bczeugt findet. 
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althochdeutsch hlita (= clivus die sanft ansleigende Bergwand, 
der Abhang) enlspricht. 

Weiler aber isL mit dem Gesaglen auch die Nolwendigkeit 
wie Miiglichkeit gegeben, die zahlreichen von Fiirstemann 2, 826 
als verwandt angesehenen sor-Namen auf das Rechl dieser Ver
wandlschaft nachzuprufen und einige gleicharlige hinzuzuslel
len. Es fUhrl Frilz Will, Nordwesldeulsche FluBnamen, S. 138 
in ausdriicklicher Anerkennung der Talsache, daB das nieder
deutscher sor wie sar, d. i. trocken die Wasserarmut von Fliissen 
meine, an, daB zweimal: in Kr. Amsberg und in Kr. Meschede, 
das bloBe Sor als FluBriame vorkomml; ebenso auch So or, 
Nebenflufl der Weser in Eupen, einmal auch Sarin Kr. Ams
berg im gleichen Sinn. Ferner laufl in Kr. Arnsberg eine Sorpe 
(sor-apa) nebsl einem Sorpe-siepen S. 122, und noch eine andere 
Sorpe, die 1072 beurkundel wird als Sorapa und Snropa (nebsl 
dem Orl Suropo). Weiter isl del' frtihere Bachname, heutige 
Orlsname Sorpe 1314 bezeugt in Kr. Meschede - der Bach gehl 
zur Lenne, S.27. Doch komml der Name auch schon im Mil
lelalter als Orlsname vor: wir Ireffen 1314 ein Sorp superius 
(Oeslerley 644 a) heule aber die Diirfer Obersorpe, Mittelsorpe 
nnd Niedersorpe. Dazu eine Miihle Sorpe an der Sorpe und auch 
eine Hiiusergmppe Sorpe, diese frcilieh in Kr. Arnsberg. Und 
eben hier aueh ein Sarmeeke (d. i. Sorbach)-Siepcn, Will 47. 

Fahren wir in del' Dbersicht del' sor-halligen Ortsnamen wei
ler, so ware jelzl das fUr das 12. Jahrhunderl bezengte soersel 
(gesprochen: sorsel), eine Orlschafl in der Nahe Anlwerpens 
(Sinn: Siedlung im Troekengebicl), zu nennen. Dazu kiime ein 
Dorf im Landkreis Munsler, welches gemiill Oesterley, S. 592 b 
in den Freckenhorsler Heberegistern (ed. Friedliinder, S. 48 f.) 
im gleichen Jahr 1050 sowohl als sorbeke wie als sarbikie be
zeugl isl, wogegen Fii. Je. 2, 685 45) wohl genauer d. i. riehlig 
sarbikie (heute Saerbeek bei Greven) ins 11. Jahrhunderl uber
haupL verlegl und sorbeke auf 1123 und 1178 fesLgeselzl hat. Er 
fugt hinzu, was fur unsere Frage wichtig, daB in beiden Nanlcn 
"wahrscheinlich" das altwestfiilische a und das mittelnieder
deutsche 0 zu erkennen seien, die beide auf ein golisches au zu
ruckgingen. Beide Namen, urspriinglieh Bach- dann Orlsnamen, 
wiirden dann Entsprechungen von Soraha sein, also Trocken
bach bedeuten. Es fin del sich alleh, nebenbei gesagl, seholl im 
9. Jahrhllndert ein Sarbaeh in Sehwaben; ein Saarbrunnen (spa
ler Saalborn) bei Berka a. d. Ilm, aber aueh ein Sorenborn (bei 
Slormbruch oder Stormbroke) in Waldeek (gemiill Curtze, Wal-

45) Fa. behandelt sar II 2, 684 f. (hier ist aber del' Hinweis aur ein semi. 
tisches sar verfehltl). SOl' IT 2, 827 f. sur 948. Ebenso erOftert er das ndd. 
sor, mod. sore, altsii. sear, alles drei trocken, an zwei Stellen II 2, 685 und 
826 f., ohne sie in Zusammenhang zu bringen. 

• 
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deck II 21 mil ausdriicklichenl Hinweis auf "trocken", dUrr) ulld 
ein Sarkopf bei Trusen (an der Truse) in Kr. Schmalkalden. 

Wir haltcn also, mit SOl' (sar) zusammengeselzt, 6 gleichbe
deutende Bachnamen: soraha, sorapa, sorbach, sorbeke, &oren
born, sarbrunnen u. a. 

Damit ist aber die Lisle der Sohre-Geschwisler keineswegs 
erschopfl. In der Nahe namlich des Sore-Bachleins, das wir 
oben bei Kleinenberg aufzeigten, treffen wir im 11. Jahrhundert 
Ortschaft und Gau Soratvelde, die 1001 Sorelfeld, 1003 Soreht
feld, 1005 Sarcthuelth usw. (im ganzen scchs FOJ·men) gcschrie
ben erscheinen; Fo. II 2, 827. Oe. 643 b. Hier haben wir cs wohl 
mit del' niederdeuts·chen Form zu lun, die an del' Ste\le des s (in 
Soresdorf usw.) ein alteres that, welches das sachliche Ge
schlechl anzeigl: Sorelfeld isl also das sore-Feld, das Trocken
feld odeI' das wasserarme Feld. Dieser Gau lag gemaS Fo. 1,827 
und Oe. 643 b zwischen Detmold und Weser. Dann aber diirfen 
wir auch mit F6. II 2, 827 hierher sle\len die Ableilungen So
relhe 1067, Sordin 1155 llnd Sorde 1191, wofur cs heute Siirth 
(im Landkreis KOln) heWl. 

Doch nun werden wir uns auch nicht mehr wundern, wie 
lllannigfach noch in der Gegenwart der Kame Sahre und das ihm 
Zll Grunde liegende sor im deutschen Vaterlande begegncn. Wir 
beschranken uns dabei auf das niederdeutsche Gebiet, weil die 
sprachlichen Spuren in OberdeuIschJand und ersl recht im 
ostelbischen Kolonialgebiet unsicher scheinen. 

Wir haben da wnachst noch einen Sohrbach auf dem TIuns
ruck im Kreis Simmern zwischen SiInmerbach und Hahnenbach, 
und am Sohrbach das Dorf Sohrscheid odeI' Sohrschied - also 
eine trockenc, d. i. wasserarnle \Vasserscheide (vgl. Paul Vogt, 
Die Orisnamen auf scheid und aue:' NCllwied, 1895, S. 43), Diese 
Wasserscheide k 0 n n t e also mil demselben Hechl Sohre heiBen 
wie die kurhessischen S6hren. 

Sodann die Orlschaflen: Dorf Soh re bei lIildesheim, Dorf 
Sohren 46) anf dcm Hunsriick, und eine Heihe Orlschaflen mit 
dem Namen Sohren: 1. ein Dorf bei Segeberg in Schleswig, 
2. ein I-Ialls bei Cellc, 3, eine Kolonie in Lauenburg, 4. ein Dorf 
im Fiirslentum Lubeck, 5. ein Gut im Kreis Pion usw.; Dorf 
Soren bei Kiel nnd ein gleichnamiges Forslhans dort, ein 
Sohrhof in Kr. Schlawe, ein Hittergut Sohrenhof im Bezirk Kos
lin, eine Ortschaft Sohrheide im Kr. Hendsburg und Sorenheide 
bei Detmold. Weiter Dorf llnd Gut "Sohr Neudorf" im Kreis 
Gorlitz, Dorf Sorenbom im Bezirk Koslin, Dorf Sorhausen im 
Kreis Syke. Sodann treffen wir drei Sorsum (= Sorsheim): 
ein Dorf inl hannoverschcn Landkreis Lindeu, cin Dorf 

46) Nicht Sohr. Fur 847 ist 50r-oro marca bezeugt. Das Wort isl als 
FluBname Sor-am (also = Soraha, Sorpe, Trockenbach usw.) zu verstehen.. 
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inl hannoverschen Landkreis Springe, sowie Dorf und Gut bei 
Hildesheim. Es folge Dorf Sorlh (dazu vg!. Surth, S. 159) bei 
Allenkirchen im Weslerwald, Dorf Sosberg (enlsprechend dem 
kurhessischen Soisberg in der Hhon ) auf dem Hunsrlick im 
Kreis Zell unweil hreuznach , Dorf Sorup im Kreis Flensburg, 
Dorf Siirupmuhle und Dorf Sorupschauby bei Flensburg, Dorf 
Sorholz bei Flensburg, Hausergruppe Siisfeld im Kreis Apon
rade, Dart' Sos im Kreis Apenraoe, Landgemeinde Sost in1 l\reis 
Saarburg. Endlich isl 1073 ein sorichen (= sorchen , also eine 
"kleine Sohre") bezeugt, die aber sonsl ganzlich unbekannl is!. 

FUrwahr, eine staltliche Reihe von naheren und enlferntcren 
Verwandlen unserer Sahre, fUr die allesamL die Trockcnheit, 
d. i. Wasserarmut, als hervorslechendes Merkmal zutriffL oder 
zulraf. Und nebenbei darf man hier einen Zusammenhang lllit 
den von Kehrein, Volkssprachc, 1,378 f. bezeugten, im rheini
schen Nassau gebrauchlichen \Viirtern Sorel und So (u)rei fest
stellen, von denen Sorel eine schmutzige Weihsperson, Sorei 
einen schmutzigen (kleinen) Knaben bezeichne!. Denn in hei
den Fallen wird vielleicht der Schmulz auf den mangelhafLen 
od et" fehlcllden Gebrauch des Wassers zurU cl\gefiihrt und somit 
das Stammworl sor zu Grunde liegen. Vielleicht aher auch 
anders, s. o. S. 123. 

Wir wollcn aher od er miissen sogar ein Paar Schritte weiter 
gehcn und dahei seWst einige Male die deutsche Westgrenze 
iiberschreiten. 

Da treffen wir im 16. Jahrhundert ein Sor le chaleau im 
Hennegau bezeugt bei A. von den Velden , Das Kirchenhuch der 
franzosischen reformierlen Gemeinde zu Heidelberg 1569- 1577 
und Frankenthal in der Pfalz 1577- 1596 (Weimar 1908), S.26; 
wow E. Gamillscheg in einer hrieflichen AuBerung vom 22. Marz 
1936 seine Zustimmungt giht, " falls Sor al s Ortsbezeichnung 
sonst noch bezeugt ist". Von dort gehen wir in das Dorf Soiron 
hei Vcrviers, das 1086, 1197 und 1380 (hei Tihon 293) als Soron, 
1222 als Sorun, 1323 Soiron Ihei Tihon 417 ), urn 1500 Soren (Ana
lecta III 171) hezcugt ist und auch von Fo.") hierher gestelll wird. 
Das Wort wird im 10. Jahrh. (1544,1546.1562, 1563,1565) als Sora 
geschriehen , vg!. de Ham, Aanalecta III 21 , 138 usw. usw. Das 
alles in Verzeichnissen deutscher, fHimischer und wallonischer 
'Manner, die an del' L6wener Universitat Zll Lizentiat("ll der freien 
Kunste befordert wurden. DaB es sich aher bei Sora wirklich 
urn eine deutsche (nicht etwa Ialeinische) Sprachform handelt, 
Inacht allenthalben de)' Zusammenhang deutiich , da vorher wie 
nachher slets deulsche (germanische) Ortsnamen slehen. - Auf
fallend ist aher, daB der Kame 1384 als Cerol1 (ein anderes in 

47) 2,827: doch gibt er irrig fur Sorun 1086 an und 1513t diese Zuhl bei 
Soron weg; von Sorun 1222 weW er iiberhaupt nichts. 
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Sudfrankreich!) erscheint (Hashagen, Hoesch I 3i6) und 1562 
SOrtlnge (ebd.) lautel. Gamillscheg unter dem 22. Marz 1936 will 
zwar von den slidfranzosischen Sera-Namen an diesel' Stcllc nichts 
wissen. "La Sene, la Cere dlirfte urspriinglich nicht den Bach, 
sondern den Berg bezeichnet haben, auf dem der Bach ent
springt. Es liegt dann das Appellativum sena, \Vie in Sierra Ne
vada u. a., vor. Seran ist wegen der Endullg keltisch. Ccron, 
Ciron HiEt sich ohne alte Formen mcht deuten." Dagegen er
kennt Cl' an: "Soiron kann unnlitlelbar zu ndd. SOl' gehol'en lInd 
ein spatfdinldsches sllraha "Trockenbach" fortsetzen. Siehe da
zu Romania germanica I, S. 94. Endlich bemerkt er lInter dem 
26. Marz zu dem auffalligen Ceron fUr Soiron, er wurde bei die
sel' Schreibweise am liebsten einen Lesefehler oder eine falsche 
Identifizierung des Ortes selbst annehmen. 

Ein dritte deutsch-franzosische Mischbildung haben wir vor 
uns in dem Wort Sor-eau (Trockenwasser"), das seit 158i als 
Orts- wie Person en name in der Gegend von Theux (Ostbelgien) 
begegnet. Vgl. Publications de la Societe Vervietoise, Bd 6 (1905), 
S. 33 38. 

Sollen wir endlich auch. wieder mit Fo. einig, es wagen und 
den Bachnamen Sosa als eine ~ebenform Yon SOfa zuziehen? 
Eine solehe Sosa, heule So se gesprochen, flieEt zur Ruhme und 
in ihr zur Leine. Eine Weiterbildung davon isl Sosatum (= IIeim 
an der Sosa), gckiil'zl Zll Sosat, das sehon im 9. Jahrhunderl 311f

tritt und in den folgenden viele ahnliche Formen erzeugt hat, 
Fo. II 2, 827 f.; lauter Vorlagen fur das weslfiilische Soesl, wo
gegen das holHindische Soesl in der Provinz Ulrecht 1006 als 
Zoysl lIlld 1028 als Soys begegnet. 

Im Zusamnlenhang nlit diesen Nmnen, aher auch lintel' HUek
verweis auf das ob en genapnlc Sors (mit dessen Zusammenzie
hung wir es ZlI tun i"13ben, so wie unter Ausfall des r aus Sores
dorf ein Soisdorf geworden isl s.o.) durfen und I11lissen \Vir 
auch noch zwei Flurnamen aus AmI Hotenburg a. d. Fulda nen
nen, die Arnold 534 beibringl: auf der SoB bei Gilfershausen und 
auf del' S6Ben bci El'kshausen. Al'nold zwar m6chte hier siaza 
(abgeleilet von sizan = silzen), also Silz d. i. Weideplatz ver
stehen. Allein dies durfle seine Schwierigkeiten haben, und 
jedenfalIs liegt gemaB den angefiihrlen Parallelen die Zusam
l11enslellung mit der Soh re naher. 

9. Man hal das Grundwort SOl' mannigfach, frUher oft aus
schlieElich, mil flieBenden Wassem zusammengebrachl und es 
gal' auf Bachnanlen beschriinken woIJen. Sicherlich ist es, wie 
in Orlsnamen, so auch in Bachnamen hiiufig. Aber cs hat hiel' 
ebenfalls seine Geschwister, in besonderelTI Sinn, daB mancher 
staunen wird. 
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Fritz Wilt, der wiederholt genannte, hat sich aIs erster, wie 
es scheint, darum bemiiht und dadurch sich verdient gemacht, 
auf andere Ausdrucke (die indes del' Erganzung bedurfen und 
hier stillschweigend erganzt werden) hinznweisen, S. 137, welche 
Trockenheit oder \Vasserarlllut der Flusse bezeichnen, namlich 

bar: Baarbach im Kreis Iserlohn; 
b I in d: die Blinde Hoth sowohl in Oberamt Crailsheim, Wii. 

453, wie auch in Oberamt Ellwangen 465. Dazu Blinder See in 
Oberamt Riedlingen ;72. 

d u r, thur, dor, cliin: Durbeke im Kreis Paderborn; Dcirren
bach 1. bei Canstatt Wci. 114; 2. in Oberamt Wangen 858; Diirr
moos in Oberamt Ravensburg 765. 

ebb e: Ebbe-Bach im Kreis Altena; 
f a u I: Faulbach, mehrere Male in Hessen (Arnold) 179), auch 

nordwestlich Yon Sierck in Lothringen (Arnold 202); Faulenbach 
1. in Oberamt Spaichingen Wii. 386; 2. bei Tuttlingen 416. 

f i s, vg!. vis. 
go e s, gose: Gosenbach bei Siegen, Gosebeke bei Kiel, be

zeugt 1461, Goseborn bei Liidenscheid, Gospert in Eupen; 
h a I: IIalbach in OIdenburg, Holbach (Holabach bei Dronke) 

in Hessen sowie bei SI. AvoId und bei Bitsch (Arnold 202) "). 
Ein Halenbach findet sich 1288 im Kreis Ltittich laut Gottfried 
K mth , Frontiere linguistique 1, 172: daraus ist altromanisch 
IIalembaye, heute Ilaccourt geworden; 

h un g e r: Hungerall bei Erdillg in Oberbayern. Hun
gerbach irn Kreis Hofgeismar und inl Kreis Sangel'hallscn so· 
wie bei Kempten, IIungerbeck bei Goddelsheim (Curtze 122: 
"ein Bach, dessen Wasser versiegt"). Hungerborn slidlich 
von Fahre (1288 bezeugt vg!. S. 143), sowie in Waldeck bei 
Kleinen und bei Zcischen (Curtze II 19). Hungerbrunnen im 
Oberamt Herrenberg, Wci. 295, bei Urach 427, bei Heiden
heim 534. Hungermiihle sowohI in del' Nahe des Lech wie 
in Niederbaycrn. Ferner dreimal Hunger, davon zweimal in 
Bayern und einmal bei Mulheim am Rhein. Vg!. in Grimms 
Mythologie 333 TTungerbrunnen und Hungerquelle; unch im 
Worterbuch , Bd. cl (1877). Nach aHem weisen auch Hungersteine 
auf den Hunger des Flusses (nicht, wie gewohnlich verstanden 
wird, Hungersnot del' Menschen) hin. Grimms Worterbuch weill 
von ihnen nichts; sic scheinen also neueren Ursprungs zu sein. 

I a s, lasch: LaBbach in Lippe, Lossa ") im Kreis Eckarts
berga, und Losse zur Fulda; 

48) Die gleiche Verdunkelung des a zu 0 begegnet in Aha, Ohe 1. Neben· 
f1uB des Kehrenbachs, 2. NebenfluB der Efze zur Schwalm; ferner in Ara, 
Aare, Oh re, NebenfluB der Elbe nordlich von Magdeburg, usw. 

• 
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I a use, luse, Lauseborn bei Adorf, Luseborn bei KorDaeh 
(1288) und bei HiIlershausen (Curtze, Waldeek 1I 20). Abzuleiten 
von liusan, d. i. sich verlieren, egl. Graf 3, 262 und iiberhaupt 
L. Curtze, Die Ortsnamen des Fiirstentullls Waldeek. Arolsen, 
1847 (I) und 1850 (U). 

lee 1': Leerbaeh im Kreis Osterode u. a.; 
se hill i e. Zuniiehst sei an diesel' SteIle ein fi.ir allemal hinge

wiesen auf das so haufig mit "Wii." abgekiirzte umfassende 
Werk: Das Konigreieh Wlirltemberg, hrsg. von dem Koniglichen 
Statistisehen Landesamt. Band 3, enthaItend Bezirks- und Orts
besehreibung. Stuttgart, Kohlhammer, 1886. 935 Seiten. Das 
Buch verdankt seine Entstehung in erster Linie den Bemiihungen 
des Oberstudiendirektors Dr. v. Hartmann, des Schwiegervaters 
von Kirehenl'at a. D. D. Wiitel'ich in SiIlenbuch bei Stuttgart, 
welcher seinerscits am vorliegenden Aufsatz mitgeholfell hat. -< 

1. Sdllnie hciSt ein Bachlein, iiber dessen 265 m hoeh gelegeneu 
Quellen in sumpfigen Wiesen osllich auf del' Hohe ein gleich
namiges I)orf (3 Km siidlich von Maulbronn) liegt: Del' Name ist 
zuerst 771 in Smee-gowe (Gau an del' Sehmie) - andere lesen 
hier SInee-gau - sodann 788 in Snle-gowe ul1d Smiehendale be
zeugt. Weiler kommt daWr 1308 Schmiche VOl'. Mundartlich 
heiSt es aueh Schmier. Man nehme hinzu den Bach 2. Schmiecha 
im Oberamt Balingen, Wii.258: diese Schmiecha, auf jeder gro
Beren Karte, z. B. in Stielers Handatlas verzeichnet, entspringt 
siidlich von lIechingen, geht dmch Tai!fiugen und Ebingen so
wie Oberschmeicn und Unterschmeien (schmeien isl natlirlich 
Ableitung von schmie - schmeien das Dorf an del' Schmie(cha) 
in die Donau oberhalb van Sigmaringen; ferner den FluBnamen 
3. Schmiechen mit anliegendem Dorf Schmei"n (das indes ausge
gangen ist), 1339 als Sehmiechen und Schmicbach beurkllndet, in 
Backnang (laut Zeugnis der genannten v. Hal'tlnann und Wiiterich). 
Sodann gibt es Dorf 4. Sehmieh links libel' del' Teinaeh, 14 Km. 
sUdwestlich von Calw und Filial van Zavclstein; 5. Schmiechen 
und Schmiechemertal im Oberamt EBlingen, Wii. 656; 6. Schmiehe 
im Oberamt Laupheim 711, 7. Schmiechen am Bach Schmiechen, 
1275 dafiir Smiec-hain (lIain am Schmiec-hach) im Ohemmt 
Blaubeuren, sodanll 8. Dorf Schmiechen bei Augsburg und 
9. Schmieheim (Heim an del' Schmie) im Kreis Freiburg i. Br. 
10. Hof SchmeienhOfe im Oboramt Gammertingen. 11. Schmei
mlihle in Kr. Dal'l11stadt. 12. Dorf Schmeheim in Kr. TTildburg
hausen. 13. Dorf Schmehausen in Bez. Arnsbel'g. 14. Gut 
Schmechau bei SchloB Neustadt unweit Danzig. 

In alIen diesen Fallen, Buch wo nicht vorhanden oder bezeugt, 
darf oder muS ein Bach Schmie zu dem Ort gleichen Namens 
angesetzt werden. Vgl. im einzelnen Wii.194. 201. 278. 645. 
653. 656. 
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ZUlU VersUindnis des "Vorles Schmie wird bemerkt, daB einige 
auf bcine ErkHirung verzichtcn , andere (so Buck, Flurnamen) 
cs fUr "vordculsch" crkHiren. Das N~tchstliegende und lUchtige 
wird sein, lUit \V(i. 201 an dus lllhd. sll1ihen, nhd. schlniegen zu 
den ken lLud Zll verstehen, daB del' so genannte Bach slch so eng 
an sein Bett schmicgt, daB sein Wasser (zeitweise oder allermcist) 
vcrschwindet, del' Hach also zum Trockenbach wird. Dies gilt 
sicherlich fUr die Schmie unter dem Dorf Schmie an ihrer Quelle 
und in ihrem oberslen Lauf, wahrend schon nach wenigen 1\.1l1. 
vor und in Darf Licnzingen daraus ein kraJtiger Bach wird, del' 
n~hdem er bei IJlingcn von links den Erb-Bach aufgenommen, 
alsbald "or Yaihingen in stattlicher I3reitc die Enz erreicht. Hier 
ist also del' Name Schmie van del' QueUe abwarls zlIr Mlindllng 
gewandert. 

spa r: Sparbach im Kreis Soest; 
la 1I b, dov: TUlIbe mit Taubengraben in Anhalt, je zweimul 

Taubenbach im Kreis Saaifeld, im Schwarzwald, in Niederbayern 
llSW. Auch Ol'tsbczcichnung An del' TUlIbe, an cinem ebenso ge
nannten Bach im Schwarzwald, lISW. Ferncr: Dov, ein Elbarm 
bei Hamburg. 

to I: del' tote Neckar in Tiibinscn, amtlich als Miihlgraben 
bezeichnet, im Volksmund: Kanal, AbfluB-Kanal. 

I r 0 C ken , drug: die Trackenbach 1. in Hessen (Yilmar 1, 260) , 
wahrscheinlich in der .Ni:ihe van Malsfeld (bezeugt 1299; Landall, 
Hessengau 99) ; fern er im Kreis Ziegenhain , bei Schonberg in die 
Schwalm miindend, mit Darf Trockenbach. Ein Weiler Trocken
buchshof bei Gemlindcn an del' hessischen SUdgrenze, ein Tro
ckenborn in Sachsen -Altenburg, ein Trockenerfurlh inl Kreis 
Homberg (Amolcl 358 schreibl deutlieher Troci<ener Furth, will 
aber das Wart von einem PersoncnnulTIcn ableilen ) ~ ein Trocke
ner Teich im Kreis Schlawe usw. 2. Im Kreis AIsfeld. 3. Im 
Kreis Sangerhauscn (2. und 3. laut WiU 88). 4. In Waldeck bei 
Frebershausen (Curlze I 27) . Dazu die droge Eider, die neben 
der eigentlichen Eider zur Nordsee geht (Wilt 212) . V gl. die 
trockene Miilmisch illl Verhaltnis zur rechten Miihnisch und das 
Trockental bei Spaichingen, \Vii. 386, und bei Tullingen 416. 

v e r 10 r e n: Verlorene Kulmkc im Kreis ZelIerfeld, Ver
lorener Bach am Wolfsberg im Kaufunger 'Vald. 

vis, Zeitwort visen oder fiseln , dasselbe wie sipen, siepen, 
sickern , tropfeln, daher: Vieselbach in \Veimar und Visselbach 
im Kreis Rotenburg (Bez. Stade) ; Viesebeck bei Altenhasungen 
(zur Erpe und Twiste) . 

wan, bedeutel im Altsachsisehen und Althochdeulschen 
"mangelnd", "leer". Daher wird 311gelsachsisch wan1an , nieder-
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deutsch wanen vom ab n eh men den Mond 'gesagt. Daher 
fr~inkisch wanbaki, was ins FHimisehe iiberging als Wannebecq 
im lIenneguu, ins Nordfranz6sisehe als Wambaix im Dep. Nord 
und als Wambez zur Oise. Vor aUem aber auf deutschem Boden 
verbreitet als Wanabach , Wahnbach, Wembach, Wambeck, 
Wampach (bei Aachen), Wambach (in Luxemburg). Ahnliche 
Formen flir Bachnamen begegnen bei Lippstadl und IIofgeismar, 
auf dem Hunsriick, in Bayern, Oberoslerreich usw. Vg!. Forste
mann 2, 1216 f. 

win le r: Winterbach, 1080 im Amt Schorndorf, Wii.611, 
bezeugt, ebenso im Obcramt Riedlingen 770. Vg\. den "Winler
bach" Kidron , Ev. Joh. 18, 1. 

Das Gegenteil aber, die Wassermenge, der VVasserreichtum 
wird mit naC oder feucht bezeichnet. Daher der NiiBbach (NaB 
bach)' welcher ostlich ,"on Eileragen , und der Nassenborn (in 
alterer Zeit Assenborn - Flurname: hn nassen Born), welcher 
westlich von Eiterhagen links Zllr Miihnisch geht. vVeiter Nassen
Erfurth, 1432 als Pfarrei am Ulmsbach (zur Schwal:n) bezeugt, 
und Trocken-Erfurt (ohne Bach), als Pfarrei 1410 und 1527 be
zeugt. spateI' aber van Nassen-Erfurth versorgl; beides unweit 
Mardorf. Ferner die Nasse Ahle zur Weser im Kreis Hofgeismar 
und die Nasse kurzweg im Kreis Sangerhallsen zur Leine. Dazu 
bekanntere Namen wie Nassau 1. zur Lahn, 2. bci MeiBen, 3. im 
Erzgebirge, 4. in Wiirttemberg. Wii. 570. Der Nassauer Bach bei 
Mergentheim, Wii.564, die Nassenau bei Arnberg, der Bach 
Nassach ofter in VViirtlemhcrg, \Vii. 190, 602, 607 , 761 und auch 
bei Koburg. Der Nassengrund bei H6xter sowie das Nassental 
bei Dberlingen und in OspreuCen. Andcre denken bei "naB" 
an "Nessel". Endlich Feuchtenbnllln im Oberamt Gaildorf, 
Wii.486. 

Doeh wcnn auch dus Wart sor in Namen aller Art vielfaeh 
mit Bach und Wasser in Zusammenhang gesteUt erscheint, so 
ware es doeh falsch , cs auf diescn einen Zusammenhang Zll be
schranken. Schon Benecke fiihrt an, wie es van Buumen, Zwei
gen , Tugendcn im Brauch ist ; Schiller-Liibben gibt Beispiele hir 
Biiume, filumen, Grund llnd Boden. Heide, Rosen (von Jericho ), 
Zeit. Und endIich fiihrt Grimm BeispieJe an von verdorrenden 
Ballmen und anderen Pflanzen. yan soar (mageres Land), soar 
heide, soar brad, soor vleesk, soar wind (der das Land auslrock
net). Einiges andcre, was hierher gehort, wurde sehon oben 
angefiihrt. 

10. Zum Se-hIllS eine Zusammenstellung samtlicher van SOr ab
geleitcten. mit Sahre zusammenhangenden Ortsnamen (im wei
teren Sinn des Worts). Da haben wir 

• 
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1. die FluB- oder Bachnamen: 

Sor, 1. in Kr. Arnsbcrg, 2. in Kr. 
Meschede. 

Soor zur Wescr bci Eupen. 
Sur in Kr. Arnsberg. 
Soruha in der Rhon. 
Sore in WestJalen 
Sorarn nuf dem Hunsriick. 
Sorbach 1. bei Fulda. 2. nuf dem 

HUllsrlick. 

Snhrh.iichlein im Fichlelgcbirge. 
Sorbeke bei Munster. 
Sorellborn in Waldeck. 
Snrbrunnen bei Derka. 
SorllC (eigentlich Sorapa, aueh Su

Topa), zweimal in Kr. Arnsberg 
und einmal in Kr. Mcschede. 

Sorpe-Siepen in KT. Arnsberg. 
Snrmccke-Siepen in KT. Arnsberg. 

Dazu konllnen die gleichbedeulenden 
verwandten, "synonym en") FluBnamen: 

(mindestens aber • Slnn-

Baarbuch bei Iserlohn. 
DUnde Both in Wiirtt. 
Durbeke bei Paderborn. 
Ebbcbach bei Allena. 
Fnulbach in Hessen u. LOlhringen. 
Goscnbach bei Sicgcn, Gosebeke 

bei Kie], Goseborn bei Liiden
scheid. 

Halbacb in Oldenburg, Holbach 
in Hessen und Lothringen, Ha
lCllbach bei Liiltich. 

Hungerbach 1. in Kr. llofgeismar, 
2. in KI'. Sangel'hallSCn, Hun
F!cl'born bei Schwcrzelfurt. 

LaBbaeh in Lippe, Lossa bei 
EcJ...artsberga und Losse zur 
Fulda. 

Lauseborn in Waldeck. 
Leerbach in Kr. Osterode. 

SI,nrbaeh bei Soest. 
Taube mit Taubcngraben in An

halt und im Schwarzwald, Tau
benbach in Thilringen, Schwarz
wald und Baycrn, dasselbe nie
derdeutsch Dov bei Hamburg. 

ToteI' Neckar in Tiibingen. 
Trockenbach in Hessen und iihn

liches sonst, niederdeutsch die 
DI'oge Eider. 

Verlorencr Bach im Kaufunger 
Wald und sonst. 

Vlsselbach in Weimar uod Kr. 
Holenburg, Bez. Stade. 

Wanbaeh und mannigfache iilm
liche Formcn im Deutschen. 
FHimischen und Franzosischcll .. 

Wlnterbach in Wiirtt. und Joh. 
18, 1. 

2. Die Bergnamen. 

Sohrsberg im Hunsriick. 
Soresberg (Soisberg) in del' Rhon. 
Sosberg in Thiiringen. 

Sohrenbcrg in Kurhessen 
Bauschenberg) . 

Siihl'berg an der Fulda. 

(bei 

3. Die Flurnamen. 

Crcl,cles-Sore slidlich von Adels
hausen. 

Sobre 1. bei Kassel zwcimal (da· 
von einmal Soer), 

3. bei Treysa. 
4. u. 5. bei Schwarzenborn 

zweimal, 

h. am Soisbcrg, 
i . bei Schmalkalden. 
8. Sobre i. Bezirk Hauneck. 
9. Soersrein bei Sontra. 

Auf der SoH in Kr. Rotenbllrg an 
der Fulda. 

Au[ del' SoHen in Kr. Rotenburg. 
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4. Die Ortsnamen (und Landsehaftsnamen), von dellen manche 
gemiiB ihrer Form cbenfalls als urspriingliehe Bachnamen zu 

gellen haben: 

80lrol1 bei Vervicrs. 
Sor le chateau im Hennegau. 
Sohr Neudorf bei Gorlitz. 
Soratfelde und SoraUeld an der 

\Veser, zugleieh Gauname. 
Sorbeke (Sarbikie) in Kr. Miinster. 
Sorelhe (Sorde, Siirth) bei Koln. 
Sohrhelde bei Rendsburg. 
Sohrenheide bei Delmold. 
Sohren a uf dem Hunsriiek. 
Sohrhof bei Sehlawe. 
Sohrcnhof in Bez. KOslin. 
Sor·ora (marea) nuf dem Huns· 

rliek. 
SorllC (Sorp) in Kr. Mesehede. 
Sohrschied in Kr. Simmern. 
Soersct bei Antwerpen . 
Sohrenbom in Bez. Koslin. 
Sorsbneh bei Alt.Qtting . 
Soresdorf in der Rhon. 

Soreau in Belgien. 
Sorsum in lIannover dreimal. 
Soresllden in del' Rhon. 
Sorieben unbekannt. 
Sosberg auf dem Hunsriick. 
Stibre in Bez. Hildesheim. 
Soren, Dorf und Forsthaus. beides 

bei Riel. 
Sohren, mindestens zehlllual. 
Suhrhnuscn bei Syke. 
Stihrholz bei Flensburg. 
Sorup bei Flcnsburg. 
Surupdlngholz bei Flensburg. 
Sorupschnuby bei Flensburg. 
Sorth im Westerwald. 
Sos in Kr. Apenrade. 
Sosfctd in KI'. Apenrade. 
Sos. bei Saal'burg. 
Suropo in Kr. Arnsberg. 

Dagegen gehort Soers. ein Dorf nordlich von Anchen, nebsl alien seinen 
ZusrunmeJlhallgen, auch SUI'S, Suers, Slirs gcschriebcn, n i c h t hicl'her, tin 
das Wart laul Jahrbuch des Aachcner Geschichlsyel'cins V.lil ein .,iiuBerst 
sumpfigcs" Geliinde bezeichncl und wohl mil sauel', sur zusammenfiillt. Es 
soli abcr wenigstens die Frage aufgeworfen sein. ob nieht Soor {Ober-Soor 
und Nieder-Soor, zwei dcutsch·bohmische Dorfer an del' Grenze SchJcsicns 
in dcutschsprachigcr Cmgehung, 8 Km. siidsiidwc!!tlich yon TrautenauJ 
Trockcngehiel meinl. 5001' liegt an einem Bachlein, das siidlich ZUI' Elbe 
stl'ebt Hnd sie bei K6niginhof erreicht. 

Fiirwahr ein stattIieher inUindiseher HBd zum Teil sogar 
allsHindischer Geschwisterkreis, in welchenl llnd mit welch em 
sieh unsere Sohre reehl wohl sehen lassen kann. 

• 
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A = Adelshausen. 
B = Bergshausen. 
BK = Belgerkopfe. 
Bil = Bilchenwerra. 
De = Dennhausen. 
06 = Dornhagen. 
E = Eiterhagen. 

• 
Handzeichnung. 

Erkliirung del' Buchstaben. 
Es = Eschenstrut. 
F = Forst. 
Fa = Fahre. 
Fba = Fahrenbach. 
Foba = Forstbach. 
Pr = Freienhagen. 
Fu = Fulda. 

• 
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Fu = Fiirstenhagen. 
G = Grebenau. 
Gu = Gilnsterode. 
H = Helsa. 
K = Kassel. 
Kh = Kehrenbaeh. 
Ko = Kode. 
Kr = Krumbaeh. 
Ku = Kuhmannsweide. 
L. = Licl1tenau. 
Lo = Losse. 
M = Melgershausen. 
Ma = Malsfeld. 
Ms = Melsungen. 
Mo = Morshausen. 
Mii = Miilmisch. 
NE = Nieder-Empfershausen. 
NK = Nieder-Kaufungen 
0= Ohe. 
OE = Ober-Ernpfershausen. 

OK = Ober-Kaufungen 
Os = Ober-Mclsungen. 
Ot = Ottilien, St. Ilgen, Meisen-

bug. 
pr = Pfiefe. 
Q = Quentel. 
R = ROrenfurt. 
Ra = Rodenbach. 
Seh = Schorn. 
Schw = Sehwarzenberg. 
Schwe = Schwerzelsfurl. 
Sp = Spangenbel'g. 
St = Stellberg. 
W=Waldau. 
Wa = Waltenbach. 
Wba = Wahlebach. 
We = Wellel'ode. 
WI= Warpel. 
Wo = Wollrode. 
Wt = Wagenfurt. 

Erkliirung der Ziffern. 
1 Sohl'berg. 
2 Dieffenbach. 
3 Die Soer. 
4 Lochgraben. 
5 Casselbusch. 
6 Grenz{en)bel'g. 
7 Grabenkaule. 
8 Schwarzenbach. 
9 Hohes Rod. 

10 Steinkreuzerfeld. 
11 Gersiegen. 
12 Vockenbcl'g. 
13 Silberkaute. 
14 Driest. 
15 Waltmannshorll, Walbesborn. 
16 Grus~lgraben. 
17 Dieb-Graben. 
18 Schliergraben. 
19 Rildemieh-Graben. 
20 Sieberts-Graben. 
21 Johannes-Graben. 
22 Elger-Berg. 
23 Stilck-Gl'aben. 
24 Wattenbach. 
25 Nasser Born. 
26 Na6bach. 
27 Alte Landwehr. 
28 Lammersberg. 
29 Schweinekaule. 
30 Olbe'g. 
31 Siffel. 
:12 Huttengl'aben. 
33 Grundmiihle. 
34 Mulmsche. 
35 Katzenlappen. 

36 Schallinge. 
37 Durre Wand. 
38 Gr. u. IU. Siitlelsberg. 
39 Go]dkaute. 
40 Steinernes Kreuz. 
41 Stein. 
42 GroBer Triesch. 
43 Muhlendriesch (zur Grund-

muhle). 
44 Konigsberg. 
45 Escheberg. 
46 Holnbach. 
47 Langen MaClen. 
48 Hirschhagen mit Rodenbach. 
48a) Ziegengrube. 
49 Altefeld. 
50 Steinbach. 
51 Franzosentriesch. 
52 Stiickkirchen odeI' Sankt-

Ju]ianen. 
53 Heubruchwiesen. 
54 Untersler Rodenberg. 
55 Oberster Rodenberg. 
56 Vogelgesangsgraben. 
57 Vogclgesangswand. 
58 Gossenfeld. 
59 Roter Kopf 
60 Heinerhohe 
61 Wildsberg. 
62 Crepelessore und Gocksbach. 
63 Heilel'berg. 
64 Hiinenburg. 
65 Geldkaule. 
66 Quillerbori.l. 
67 Christborn. 

11 

• 



162 Julius Boehmcr 

12. E rgii n Zll ngen 
(vielfach nach einer Dienslforstkarte del' Jahrc 1824/1829 betr. 
das Forslrcvier Kehrenbueh in der Obcrf6rslerei Melsungen). 

Analecles pour senir i\ l'histoire cccJesiaslique de la BeJgique, hrsg. von 
de Ram ll. a. LOllvain el Bruxelles. Bd. 1-lG, jc rund 500 Seilen. 
\864-79. 

Brcitcll bach . Del' Name kommt iiberall, :H1ch in Kurhesscn, hiiufig VOl'. 
Ein Dreitcnbach z. B. enlspringL im Slidcn von Eilerhagcn, geltl siid
lich von QlIcnlc l vor-iibel', wen del sich dann nach NOl'den lInel IllLindet 
bei Fiir!)tcnhagen in die LossC'. Ein andcrer (noch kiirzerer) liiuft 
siidlich der Mii lmisch und miindcl bei Hohrenfurt in die Fulda. Wo 
fiir Schw:ll'zenbach S.140 Brcilcnbach gesagt ist, scheint eine (nahe
liegendc) Vcrwcchslung vOJ'zuliegen. 

E mpfel'shall scn : Engclmareshusen 1123, Engilbrachthusen 1380,' Engelbrcch
tishusen ("die bciden") 1432 u.5., Engehrechtishusen ("die beiden D5r
fer Obcrn-E. und Niedern-E.") 1436, Einfershusen 14\:.11. · Hcule wird 
amtlich unlerschiedcn Empfcrshausen und Nicder-Empfershausen. 

Gers iegcn. Flur t/2 Km. siidostlich von Wallenbach. 
Gock sbach . Del' Name erinnerl an das nahe geiegenc Guxhagcn, das 1352 

Kukushagcn, 1357 Gukishnin, 1300 Gukcsholl, 1513 Guckshnin, cndlich 
1520 Guxhagen hlulct. und bcdeutel Kuckucksbach. Vgl. daw Gockes
hohl bci Liidenschcid, Gockenholz bei Ccllc. Guckcshof odeI' Guckucks
hof (Namen des Vvolfsbergs) bei Schmalkalden, Guckshausen bei Traun
stein, Guxmiihlc bei Gotha, Guxmiih len hei Gutnmersbach, Kuckhof bei 
Ne u B, Kuckmiih lc hei Pyr ilz, Kucksdo r f bei Roslock und bei Celle, 
Kuckshagcn in Schaumburg-Lippe, I\uck'S\\inkel in OSllla\'elland, Kuk
kuck in Waldcck, Kuckucksmiihle ebcllda und bei Ilfeld wie bel 
Oschcrslcben, KuckucksLal in Kr. Hees und Kuckuk III Kr. :\1cschede. 

Goldbach, siidlich von BUl'ghofcn, am Kleinen Go ldbach in Amt Spangen
berg, schon 1425 a ls wliste Odschaft Gollsbach S.77 bezeugt. Zimmer
mann 2, 52. 

Goldbach bei Hotenburg a. d. Fuldu 2,54. 
Goldbcrg bei Dickershausen (Homberg) 2,46. 
Goldkammcr bci Rotenburg 2,54. 
Goldkaule westlich von Wattenbrtch laut Zi. 2, 37 (heulc Silberkautc). 
Goldloch , Queil e del' Lfluler, in Oberaml Kil"chheim, WO. 700. 
Hash agcn (JusLus), Geschichle del" Familie Hoesch. Zwci Biindc. Koln, 

Neubner, 1911, 1916. 
Hildsberg (fOr das iibliche Hilsbcrg), auf dcm rechten Ufer des Niillbachs 

ullmittelbar "01' seineI' Einmi:indullg in den Rodcnbach (die Miilmisch) 
gelegen. Del' Name scheinL clarnach mil lIilde zllsammenzuhiingcn, wo
bei man all Heilige wie Hi ldeberl, Hildegard, Hi ldegund zu dcnken hat. 
1m Siiden isl del' Hildsberg bcgrenzl yom Huppelsgraben (spiiLer Rop
pelsgraben). \Veiter oben kommt in den Niillbach von Nordcn her der 
Slellgraben. Siidsiidi:isllich von diesem die Diirre Wand nllf del' Siid
seile del' von Mel .'HlIlgen nach LichLenau fiihrenden SlraBe (Siillzer 'Vcg 
- so heiBl er wen igslcns bis n5rdlich libel' Dorf I<chrenbach hillaus, 
das er osllich liegen hall, und siidlich del' Diirrell Wand del' GroBe 
Siillelsbcrg. von ihlll ostlich del' Kleine S. 

B u n llcburg bei Assenborn in Aml Spangenherg, im 16. Jahrhundert bezeugt. 
Vgl. Landau, Wii. Ort. 83, Hessengau 106. 

Hiincnblll'g, siidlich von Ei lerhagen Lllld osllich von EmpfcrshauscH,. \Vii. 
Or1.87. 

- in Amt Gensungen, Hessengau JOG. 
- in Amt TTomberg, Wii. 104. 
Hiiltcngrabcn S.147 ist Hute-Grabcn, Graben an eincr Hute (diese Vcr

wechslung isl hiiufig); w5hl'cnd del' Volksl1lund von friiheren Glas
hiillen irn Grunde p lauderL 
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Kehrenbach. frtiher Korenbach. Hier stand 1470 ein JagdschloB mit Graben 
und Zugbriicke sowie einer Kapelle, die unter Landgraf Ludwig 11. ge· 
weiht wurde. Noch Wilhelm IV., Philipps Nachfolger, lieB die Gebiiude 
ausbessern. Heute slehen nul' noch Mauerreste. 

Klingelhuch s. S. 130 unten, kommt her von Klinge = Graben, Schlucht. Gc·· 
nauer: l{lincbach, spiiler Klimbach ist abzuleiten von klingcln, also 
del' klingelndc. rieselnde, rauschende Bach. So hei.l3t es vom Bach in 
einer Talschlucht, die deswegen Klinge genannt wird. Klinge.1bach 
bei GieBen. 

Kijllfchen. Flm siidlich von Quentel. 
Nieste S.135. 137: Das Wort, urspriingIch auf das FluBgebiet gerichtet (vgi. 

zu Rodenbach S. 146 L) ist das ~emeingermanische nisla, zusammenge
selzl ami ni (nieder) und sed lsilzen), d. i. Nest, LflgcrsliHte. In del' 
wesleul'opiiisci1cn (Germanen, Kelten, Italiker, Griechen lImfassendcn) 
Spracheinheit nisd6-s "Nesl", davon lateinisch nisdus, nidus "Nest", 
"Lngcr". Auch der Nisdenbach S.137 ABm.22 gehi.irt hicrher. 

Oiberg S. t:W, Anm. lOb. VgL den Olbach d. i. Elenbach, bei Ellwangen, 
1275 Elwangen (was man auch heute gedruckt Hest) cl. i. Elenwangen. 
Beide Namen sind also mit Elen(tier) odeI' Elch zusammengesclzl. 
Springer S.118. Dazl! kommt ein Olbach im Oben.lInl Ohringen, 14t:!9 
als Elnbach bezcllgt; wciter ein Ellbach, del' allch "Boscr ElIbach" (cla
nf'ben "Gllter Ellhach") heiBt; samtlich cbenfalls \"011 Elenlicr flhzulci· 
ten. Springer 176. Dazu Olbach bei Neukirchen und Ehlenbeck bei 
Grlliten, Leithauser 120. 

RieiUorst, llmfaBle im Mitlelaller die Amter Melsungen und Spangcnberg 
sowie Teile von Lichtenau. 

Ruppels/.!:rabcn, vgl. Hildsberg. 
Siiltzcr 'Vcg, cgI. TIildsberg. 
Saus ... August Fick, Vergleichendes Worlerb!-lch 1, 323 fGhrl an: sau~atis 

er lrocknc'l, \"gl. gricchis('h (O~O, nttisch (do, diirr, trocken (von EHu
men, Hob). Dazu litauisch sausas, mhd. sorcn verdorren, su~ka·s 
lrockcn (zu sava allspressen). Zu S. 125 u. 

Seifei, eine Wiesc, 1 Km. westIich von Wattenbach. 
Siffel, Wiese am Hang halbwegs zwischen Eitcrhagen unci Quenlel. Vgl. 

UnlcrsiffclhofC'll, 'iVeilcr bei Weilheim in Oberbayern. 
SilbCl'kaule bci Eckerhagen im Oherbergiscllcn. Hiel' wuatc del' Yolks· 

mUlld von ullcrmefiJichcn Schiilzen zu erz[ihlcn. die cinst dorl vorhan
den wnrcn, ,,"OVOIl die Berglellie in Saus und Bmus lehlcn, bis zufolge 
einem schwCI'cn Gcwiller die mit diesem hereinbl'echendcn Wasserfluten 
BCl'gwesen unci Dergsegcn auf immer zerstOrtcn. 

Silberkautc ( ... kautlc) l. \\"csllich von 'Valtenbach, 2. bci Bischofferode (osl-
lich von Spangcnberg), Zi. 2, 52. 

Steink~lUtc bci Rotenburg, Zi. 2, 54. 
Stclenbcrgk, Hi r Stcllherg, Zi. 2, 37: aber auch Stillberg (auf der Forstkarte). 
Slellbach ein Bach westlich von Malsfeld. 
Stellgrahcn, vgl. Hildsberg. Ollo Springer, Die FluBnamen WGrttembergs 

und Badells S.101 faBt in Stillebach (= Musel), Senftcbflch (senfte 
mhd. still, q;1. auch sanf!) u. dgL das still im Sinnc von bewcgungs-
105. Gegcnsalz dazll: Gief3bach, Gieselbach, Wildbach usw., auch Obel~ 
bach, del' Bose Grabcn, Gfallwasscrbach, RollwOlssel'bach, Stapfc-Ihach 
(stuf(,IHlrlig herabfflllcnd) u. dgl., skis gemeinl von rfl.'lchcr Bcwcgung 
des Wasscrs. Vgl. S.121 Anm.5 und S.131 u. 

Stl'ilzgrllbcn S. 130 o. Vg!. Sll'ietbach (Springer S.113). Del" Name ist zu 
verstehen vom mhd. slru(o)t "Gebiisch", Mehrzahl striit, strit. 

SU8cnbach S. 1--18 o. Man nehme hinzu SiiBbiichlc, SOBfeld, SGBcnkopf, 
SGBbachfeldc, SiiBcngraben, buler siiddeutsche FluBnamcn; auch Wiirz~ 
buch (zur Klcincn Ens), zugleich Ortsnamen (1075 als Wirtzbach be~ 
zeugl), vom mhd. wirz d. i. Wiirze, siiJ3e Fliissig1<cit). Vgl, Springer 90. 

11';' 
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Tihon (Ferdinand), Le livre des fiefs du marquisat de Franchimont. lm 
"Bulletin de la Societe Vervieloise d'archeologie et d'histoire. Bd.6 
(1905) S.I-661. 

Trockenbachc S.154-157. Zu d u r: Durbach, Turbach, Durcllbach, DUren
bach, Dorbach (zur Tauber), Durrbach (in der Gegend von Durlach -
dieses durri-Iaha), Diirrbach. Springer 98: er will dabei, daB "diirre", 
"dune" m ursprUnglichen Sinn = wasserarm (nicht bildlich), genom
men werde. Wer hat cs denn anders genommcn? Du r s t 1 g: "del' 
durslige Graben" (zur E1'fa), bildlich a. a. O. Hun g e r: vg\. die an
dersalligc Auffassllllg. die Wilhelm School', Beilriige (in "Zeitschrift 
des Vereins fUr Volkskunde in Berlin" 1914, Heft 3, 272-292. 319) 
vertrilt. In ten b ii ch i e: Springer 96. K 1 e i n b a ch, ebenda. 
Lee r b a c h: Larbach 8. Jahrhundert, heute Lorbach im Freistaat Hes
sen; 1095 Lerlebach, heute Lehrbach, Lohrbach und Lartenbach 
14. Jahrh. heute Lardenbach, ebenda. Lit z c I b a c h bci Springer, 
Llitzelbach, Nilzclbach, Litzelgraben (Litiblakburne 1479). M i n r en
b a c h ebenda. Se I ten b a c h, Seltenbiichle, Zeltengraben (ZUIn 

Spockgraben). T e u r b a c h zur Ablach. Vv~ i n t e r b a c h, Winter
bachlc, Wintersgraben, Wintersgarten, Winterlauter, Winterscite: lauler 
Bachnamen nach Springer 104, wo er Winter als Norden verstehl und 
diese Biiehe den Nor d hang del' Berge hinabflieBen HiBt - Was
se r I' e i c h 1 u III wil'd auch angezeigt durch g roB: GroBbach, GroBer 
Graben u. dgl. sowie rn i c he I: Michelbach besonders irn nordlichen. 
friinkiscllen Teil von Baden und Wiirtlemberg, iIt Hessen usw. (1479 
Mikleblaburne), Springer ~6 r. 

Wand - Adelswand nordwestlich von Sankt-Oltilien, Diirre Wand vgl. Hilds
berg, Lange Wand im Riedforst bei Melsungen, Zi. 2, 53, Monchl'ods
'wand siidostlich von Spangenberg. Vg!. die Niveaukarlen. - Dnter 
Wand versteht man zuniichst eine Felsmasse, die durch glattes Aus
sehen und senkrechtes oder doch steil es Ansteigen einer Wand i:ihnell. 
Daher sprieht man von Felswand und Bel'gwand. Grimms WOl'tcrbuch, 
Bd. 13, 1471-1518 (1922) deulel zunllchst allgcmein ,,111 e i s t senkl'ech te 
SeitenWiche eines begrenzten Raurnes" und weist dann Sp.1510- 12-
darauf hin, daB seit dem Mittelhochdeutschen Wand als Bezeichnung 
fUr den Abhang von Fels, Berg, Hugel, Ufer, Krater gebraucht wird, 
wobei in der Geographie Abhang bei einer Neigung von bis zu 45 Grad 
(Absturz bis 70 Grad) gesagt werde. 

WaUcnheim (Freist. Hessen): 836 Wadtinheim, 917 Watenheim, 12G7 Wad
denheim, 1274 Wattinheim, d.ll. "Zu den Wohnsitzen des Watto oder 
Walo". Vgl. S.121 Anm.3. 

Zu S. 1480.: l\tiel, Dorf bei Rheinbach, unweil Bonn. l\1ilmilbach, 1100 be
zellgt, J 194 Millebaeh, heute Miihlbach (Hessengau 178). l\liImichtal, 
Oberfol'sterei bei Langenbielau. IUlele, 1. (im Wattenmeer) ein Wasser
lauf, der in die Nordsee mundel; 2. Oberforsterei bei Celle. MilleD, 
L Durf an del' Lahn bei Niederlahnslein; 2. Dorf nordlich von Aachen. 
Milling, Dorf 1. in Kr. Mors, 2. in Kr. Rees. Mihla~ Flecken rechts del' 
Werra bei Kreuzburg. l\Jilawn, Dorf in Bez. Bromberg. l\fiIhcck, 
Baucrschaft in . Kr. Geldern. Milo, Gut in Po sen. l\tllow, 1. LadepJatz 
in KI". Jerichow mil 2. All-Milow an der Havel und der Stremme. 
3. Gut in Kr. Jerichow n. 4. Dorf in del' Westprignitz und 5. in der 
Uckermark. l\lilz, ein Bach bei Hildburghausen, an dem ein Ort Milz 
liegt. !\IUse, 1. Bauerschaft am ZusammenfluB von Aa und Lutter 
in der Gegend von Bielefeld; 2. Hiiusergruppe in Lippe. l\lilsebul'g, 
Eisenbahnhaltestelle in Rr. Gersfeld. l\filz3U, Dorf bei Merseburg. 
l\filzig, Dorf an der OdeI' in Bez. Liegnitz. - Mil ist auch ein slawi* 
sches Wort gleicher Bedeutung, polnisch mily heiBt suB. 


