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im L u n g a u (S alzburg) in ihre Feldgerate. 
Heugabeln, Remen It. Holzhacken usw. geo· 
metrische Ornamente. Sinnbildcr. einschnitz· 
ten, weil hier und da der alpine Volksglaubc 
diesen Zeichen eine vcr Ungliidc smutzendc 
Kraft zusdueibe. Er berichtet weiter: .. Ein 
obersteirischer Keuschler gestand mir un
umwunden. er hiite sich zeitlebens. mit einer 
unbekreuzten Sense auf die Aim Zll gehen. 
seit sei nem Aho! das Eisen in die Ferse ge
gangen seL" Diese r Glaube muB noch vcr 
100 J ahren auch bei unseren hessischen 
Handwerkern und bei den Bauern selbst ge
lobt oder nadtgelebt haben. 

Zum SchluB sei DCch kurz auf Spezial· 
formeD. wie die Torfspaten. eingegangen. 
Die eisenzeitlichen Exemplare. vcr mehr 
denn 2000 fahren verlorengegangen oder im 
Moor vergessen. haben ein fast quadrati
sches Blatt oh ne Kantenbeschlag. Es sind 
sogar einige vor dieser langen Zeit mit den 
Spaten gestochene rechteckige. ziegelformige 
Torfsoden auf uns gekommen!t. Die Klei· 
und Torfspaten . noch heute im deutschen 
Norden im Gebrauch (Abb. 5. Mitte). sind 
ruderformig schmal und lang. Sie dienen 
zum Abheben der Torfstudce bzw. zur Of· 
fenhaltung der schmalen Entw5sserungs· 
graben auf den Weiden. Durch das gebo· 
gene Blatt unterscheiden sie sidt vom ge· 
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raden Stidtspaten und sind eigentlidt schon 
zu den Sdlaufeln oder Schippen zu rechnen. 
Der Beschlag des K e h din g e r Kleispatens 
endet mit drei Zacken und erinnert an den 
SpatenblattbesdtJag auf der .. AlIegorie des 
Herbstes" (Weinbergarbeiterin mit Hacke 
und Spaten) des F ran c e s c 0 Cos s a 
143;-77, Ferrara und Bologna). die 1953 
mit anderen Bildern des Kaiser·Friedrich· 
Museum im Neuen Museum in W i e s . 
had e n ausgestellt war". Ein merkwur· 
diges Geriit. das sich in zwei Exemplarcn 
im Heimatmuseum in Homberg/Efze 
(Bez. Kassel) befindet. sehen wir in Ab\". ; 
(links). Es ist eine sehr massive und schwere 
T rethacke. eine Art Tretmeisel. Angeblim!-I 
hnt dieses Werkzeug dazu gedicnt. bei Eis 
und Smnee die StraBenrinnen des alten 
Bergstadtchens eisfrei zu halten. 

DaB wir He s s e n iiber das holzerne 
Grabscheit mit eisernem Kantenschlag, 
dieses gewiB interessante Arbeitsgerat mit 
nltem Stammbaum. soviel mehr wissen und 
zeigen konnen als alle anderen deutsmen 
Stamme, verdanken wir nicht zu letzt den 
Grundern und Betreuern unserer Heimat
museen. Diese Orts- und Kreissarnmlungen 
haben darni t emeut ihren Wert rur Wissen· 
schaft und Forschung bewiesen. 

Kart Rumpf 

Burg und SchloG Falkenberg 
Erganzung zu Dehio / Gall: H a ndbucb d. deutschen Kunstdenkmalert 

Oberburg (Rui ne ). 1250 zuerst er· 
wahnt. Besitz der Herren von Hebel. seit 
cn.1266 Sitz der Nebenlinie v. Falkenberg. 
Seit 1309 lehen der hess. 13ndgrafen. Urn 
1560 Obersiedlung in die Unterburg. da· 
nach Verfall. Die Burg wahrsch. von Kon· 
rad v. Hebel (1243-66 genannt) urn 1250 
erbaut. Schwere Kriegsschaden im 14. Jh. ; 
1137/5 4 Ausbesserungen; seit 1621 Ab· 

bruch; jetzt nur noch geringe Reste erhal· 
ten (Unterbau des quadr. Bergfrieds. groBe 
Teile der Befestigungsmauern). 

Auf stei lem Bergkegel sehr giinstig ge· 
lege ne Abschnittsburg. AuBerer Befesti· 
gungsring (Vorburg) rnit M3uerzugen im 
SW und kiinstlich angeschiittetem Wall und 
Graben an den iibrigen Seiten. Das Burg· 
tor befand sich im SWan der Stelle, an der 

11 O. M 0 I er: Du Heurechen. Versuch einer volkskundHchen Bestandsaufnahme du ArbeilSllerilel in. 
Klirnten _ .Carinrhia I" (Mifleilungen d CI Gt'schichuvereins fur Kimren) lU (Klaeenfun USl) 
Abb. s. 6 u. 7. 

12 H. lankuhn: Nydam und Thofliberg. Moorfunde det Eisen%eit (Neumunlter 19S1) 13 . 
23 Abb .• des KataIoges: Meistetwerke italienismer KunSl. Auutellune im Neuen Museum Wiubaden 19S3; 

ebenso Abb. 170 R. H a In ann: Die Fnihrenaisunce der itaHenismen Malerei (Jena 1909). 
14 Nam freundl. Minellung von Herrn Rei. Baurat Dr. Georg T e x tor. dem Schopfer und Bttreuer des 

Homberier HeimatmLlseums. 
I un smrieb Verf. im Auftrag von Herm O. R. Henlmei .Dle Gesmlchte Falkcnberlll" (unveroffenllicht). 
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man noch heute den Bez irk betritt. Inner
halb dieses Ringes stark erhoht die innere 
Surg. der offenbar im SW ein Zwinger vor
gelagert war (Reste der f1ankiercnden 
Rundtiirme sichtbar) (vielIeicht 1437/ 5"4 er
neuert). Wie der Zugang zur inneren Burg 
gestaltet war. Hi8t sich nicht mehr erken
nen. Umfassungsmaue:n im N und 0 z. T. 
bis zu voller Hohe erhalten. Der quadr. 
Bergfried war kein Befestigungsturm. son
dern diente als Wohnun g. wie die groBen 
Fenster und Kam inreste zeigen. Eine Burg
ka pelle ist bezcugt. aber baulich nich t mchr 
nachweisbar. 

Unter burg ( Schlo6). Im Laufe def 
Zeit vielfach umgebauter und erweiterter 
Fachwerkbau von unregelmaBiger Gestalt 
mit quadr. stei nernem Turm an der Garten
seite. Der alteste Teil etwa quadr. mit 
gr08em gewolb ten Kel1er und rundem Trep
penturm. wohl A. 16.1h. von den Herren 
v. Hebel erbaut : nach deren Aussterben 
1521 im Besitz der Falkenberge r. 1560 Ver
groBerung des Hauses. vermutlich wegen 
Obersiedlung von der Oberburg zur Unter
burg. Bau des quadr . Tunnes (der runde 
Turm bis zum Kel1ergeschoG abgcbrochen) 
und der gro Ben Raume in 3 Geschossen mit 
Balkendecken auf stark en Holzsaulen. Kam in 
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im ErdgeschoB. Gleich zei tig wurde clas SchloS 
durch umfangreiche Bastionen befestig t. 
deren Reste siid!. des Schlosses als Stallun
gen verbaut z. T. erhalten sind. 1613 fiel 
der Besitz nach Aussterben der Falkenberger 
an die Landgrafen von Hessen; Landgraf 
Moritz schenkte das SchloB 1616 an seine 
Gemahlin Juliane und ihren Sohn Mo ritz . 
1613116 Erweiterung des Hauses nam Siiden ; 
aus dieser Ze it die besonclers schonen Ka
mine im 1. und 2. Obergescho8 mit Wappen 
des Lanclgrafen und der Landgrafin. ferner 
am Turm au8en nommals die beiden Wappen 
nebeneinander mit den entsprechenden Ini 
tial en. Die Bastionen wurden von Moritz 
z. T. wieder entfernt ; 4 Pavilions (einer er
halten) wurden 1616/ 21 erbaut. Zerstorun
gen 1640. 1762 und 1771. Anbau des auf 
Holzpfe ilern TUhen de n Vorbaues zu m Gar
ten hin cn. 1775"/ 80. Durchgrcifende Erneu
erun gen 1924/ 25 und 1936. Seit 1828 be
findet sich das SchJoB in Privatbesitz. seit 
1932 im Besitz der Familie Hensche1. -
Bemerkcnswerte Ausstattung vo n Kunst
gegenstanden aller Art. besonders gute 
Mobel. Gute barocke Gartenplastiken (die 
vier Jahreszeiten) urn 1760; Brunnenfigur 
(Neptun) urn 1616 (7). 

Reinhardt Hootz 

Hessi.me St_dte - entwickelt aus Hagensiedlungen 1 

Nach K. A. Kroeschell l soil en alle 
Di.irfer ode r Stadte. d ie als .. Hag en ( = Hain)" 
bezeichnet sind. und jedcr art. dessen Kern 
als ein- oder zweiseitig bebaute Reihcn
siedlun g erscheint. aum bei uns in Hcssen 
nac Hagen- oder vielmeh r Waldrecht an
gelegt sein . Dabei betont er sehr einleum
tend . daB dieses Kolonistenrecht. das be
sonders im hohen Mittelalter die Grundlage 
freier landlichcr Geridltsgemeinden bildet t. 
in cngster Bcziehung zum biirgerlichen 
Ma rkt-. Burg- oder Stadtrecht und entspre
mend im Gegensatz zum altiiberkommenen 

Landrecht stcht. Hieraus ist aum zu ver
stehen. daB soIche Dorf-Griindungen - wie 
sroon langst bei den burgliro-stadtisroen 
Anlagen zu beobachten - zunarost nur von 
fiirstlidien Herren od er wenigstens mit deren 
lInterstiitzung ange1egt werden konnten. 

Mag Kroeschell auch in manchem grund
satzlich beizustimmen sein. so geht er dom 
in seinem Verallgemeinern zu weit. wenn 
er hier in Hessen besonders einzelne Sied
lu ngs-Entwiddungen allcin wegen gewisse r 
Hagen-Hinweise od er -Bezeichnungen auf 
eine urspriinglim b5uerliche Grundlage pres-

1 Rod ul1guiedluni und Stadtgriinduni I Undlimel utld nldlbmes Hagenreml -+ BI1. f. deutsme la 91 
(195 .. ) 53 ff . 

l W. Metz. zuleltt ...... Beill . z . Namenforsm. ~ (l9H) 39 H .• weiu i mm~r wied~r 3l1sdriiddim auf d ie 
H~tkunft des Wald· und HagenredllU aus d~ t Roduni im KlSni:zsforst. 
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