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Das Schäferbuch Th. Hornbergers überzeugt als Gesamtbild; bei aller Man-

nigfaltigkeit der Fragestellungen, erwachsen aus der Personalunion des Landes-

und. Volkskundlers, begleitet der Eindruck der geistigen Einheit den Leser von

der ersten bis zur letzten Seite. In vier großen, klar gegliederten Kapiteln wird
der reiche Stoff ausgebreitet: „Die berufsständische Gemeinschaft“ des süd-

deutschen Schäfers (I) entwickelt sich in dem „Lebensraum“ mit seinen natür-

lichen Vorausetzungen und historischen Bedingtheiten (II), pflegt in ihm „das
Gemeinschaftsgut“ (III) eines Menschentums, das, eigen und „andersartig“,
gleichwohl aufs engste der Grundkultur des ganzen Volkes verbunden bleibt

und dabei seine „Wesensart“ (IV) unbeirrt ausprägt; der Wächter der tradi-

tionellen Werte beobachtet zugleich mit scharfem Auge den Markt, nützt die

Konjunktur, der einsame Hüter nicht alltäglichen Wissens ist durchdrungen von

einem Gemeinschaftsbewußtsein und Berufsstolz, zur Schau getragen auf den

festlichen Höhepunkten des sonst so entsagungsvollen Schäferjahres.

Vf., stets darum bemüht, von der bloßen „Sachkunde“ zur „Wesenskunde“
durchzustoßen, begnügt sich nicht damit, hieb- und stichfestes statistisches

Material, willkommene Aufschlüsse über Berufsausbildung, Lohn- und Besitz-

verhältnisse, die Wirtschaftsformen der Schafhaltung zu geben. Ihm liegt es vor

allem am Herzen, die Bedeutung eines Standes im Kulturgefüge des Volkes,
seinen Beitrag im Dienste des Ganzen herauszuarbeiten. Privilegiert und doch
einst mit dem gesellschaftlichen Makel des „Unehrlichen“ behaftet, hat der

Schäfer sein geistig-seelisches Erbe nicht minder treu bewahrt als die ihm

anvertraute Herde. Insbesondere hat er aber immer wieder neue Formen ge-

funden, es zu mehren und freigebig von ihm mitzuteilen (vgl. das „Leistungs-
hüten“, in dem der uralte Gedanke des Wettkampfes sich in einer zeitgerechten
Sprache auszudrücken vermag). Die fortzeugend und traditionsbildende Kraft,
über die zumal der Wanderschäfer verfügt, ließe sich an nicht wenigen Bei-

spielen illustrieren. Hier sei allein das Schäferfest im oberhessischen Hungen
genannt, das trotz seiner Jugend — seine Anfänge reichen nicht weiter als in

die Zwanziger)ahre des Jahrhunderts zurück — in seiner Fülle den berühmten

Tagen in Markgröningen, Wildberg, Urach und Heidenheim kaum mehr nach-

steht; an seiner Enstehung ist der aus Künzelsau stammende Metzgermeister
Uebele, 1900 nach Bad Nauheim gezogen, maßgebend mitbeteiligt.

Hornbergers Arbeit, mit trefflichen Aufnahmen geschmückt, mit Noten-

beispielen und einem Urkunden-Anhang versehen, verdient in der Tat einen

Ehrenplatz im Bücherschrank aller Freunde der Landes- und Volkskunde, die

sich nach einem zuverlässigen Gefährten auf dem Wege zu den wesentlichen

Fragen einer lebendigen Wissenschaft umsehen. Dieter Narr.

Manfred Koschlig: Mörike in seiner Welt. Stuttgart, 1954.

255 S., 288 Abb. (Veröffentlichungen der deutschen Schillergesellschaft,
Bd. 20).

PaulJauch: Eduard Mörike. Am frisch geschnittenen Wanderstah

durch Eduard Mörikes Leben und Land. Mit 28 Bildern, gezeichnet von

Paul Jauch. Stuttgart (1956).
Es war ein guter Gedanke Koschligs, die Mörike-Erinnerungen, die 1950

zum 75. Todestag des Dichters in der Mörike-Ausstellung des Marbacher Schiller-

museums vorübergehend gezeigt wurden, in einer Veröffentlichung festzuhal-

ten. An Hand des reichen Bildermaterials können wir nun in Muße den Lebens-

weg des Dichters verfolgen und begegnen hier unter den vielen Stationen auf

diesem Weg auch Hall, Mergentheim, Wermutshausen. Unter den Bildern aus

Mörikes Freundeskreis finden wir auch Ludw. Amandus Bauer und Wilhelm

Zimmermann. Zu der Anmerkung auf S. 29 sei bemerkt: Schöntal wurde erst

1802 württembergisch, das Seminar wurde 1810 gegründet; auch Urach gehört
nicht zum ursprünglichen Bestand der württembergischen Klosterschulen.

Paul Jauchs liebenswürdige Zeichnungen, begleitet von passenden Zitaten

aus Mörikes Dichtungen und Briefen, zeigen u. a. Hall, Comburg, Mergentheim,
die Laudenbacher Bergkirche, Wermutshausen. Georg Lenckner.


