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Daraus ergibt sich nunmeh r folgendes 
Bild: Oas von Pinder als "Ausschacbtun· 
gen 0 h n e Fundstucke" bezeim. nete Ge· 
lnnde reicht von Westen her unmittelbar 
bis an die heutige Esma rchstraBe heran. 
Weiter ostlich schlieB t dann bis etwa zur 
Hohe der heut igen LangenbeckstraBe jcnes 
Feldstiick " m i t Fundstiicken" an. Die bei· 
den von Pinder gepam..teten Parzellen abe r 
lagen im Bereic:h der Grundstucke Es marm.. · 
straBe 40 und LangenbeckstraBe 49. Weiterc 
Nam.forsm..ungen ergaben fern er. daG nom.. 
einmal in der Mitte der zwanziger lahre 
bei Plan ierun gsarbeiten im Bcreim.. der 
Grundstucke langenbeckstraBe 51 / 53 .. eine 
Ume und einige Kleinigkeiten" gebo rgen. 
aber aus Unkenntn is ih rer Bedcutung eben· 
falls wieder zerschlagen wurden'. 

Damit haben wir nunmehr die Moglich· 
keit. die Ausdehnung des Graherfeldes plan· 

maBig festzustellen. Vor alJem gilt es jetzt. 
bci neuen Bauvorhaben so rgHiltig auf wci· 
tere Aufsm.lU sse zu achten. was allerdings 
bei dem heute meist ublim..en Einsatz ven 
Baggerm asm..inen eine nahezu unlosbare 
Aufgahe ist. Aber aum.. der weitere Ausbau 
der Lange nbeckstraBe (s iidlich des Sm.. ubert· 
weges) soll te nicht in Angriff genom men 
werden. bever durm. Suchschnitte sicher fest· 
gestellt ist. daB hier kei nerlei vorgesm..icht· 
Iiche Anlagen ohne vorherige sorgsame Ber· 
gung zerstort werden. Die Bedeutung der 
1874 freigeJegten Graber fur die Erkenntnis 
der frlihesten Besiedlun g des Kasseler St .. dt· 
gebie tes gibt uns die Berem..tigung zu der 
dringenden Bitte. daB jede sim. nom. bietende 
Moglichkeit genutzt wird. einen wei teren 
Ahsm..nitt unserer he imi schen Vergangenheit 
planmaBig zu ersc:hlieBen. 

Wilhelm Nicmeyer 

Hessische .. Spatenforschungen" 

Ei n Beitrag zur Kulturgeschic hte de s Spatens. 

Unter dem Titel "S pttt enforsch un · 
ge n " hat Leop o ld Schmidt 1• der he· 
knnnte Wiener Volkskundler und Nachfolger 
Haberlandts in der Leitung des Wiener 
Volkskundernuseum s. eine sehr eingehende. 
wissensc.ftaftlich grundl iche Ahhandlung! 
iiber Verbreitung und Bezeugungsdichte der 
mit Eisenrand heschlagenen Ho!zspaten in 
Europa veroffentlicht. Oa. gemessen an der 
Zahl der erhaltenen Sam.zeugnisse, Hessen 
bei diesem Gerat weitaus an der Spitze 
aller Lan dschaften steht. redltfertigt sim 
eine "hessische" Erganzung dieser Erinne· 
rung an ein uftUmlidtes. bei unseren Bauem 
noch weit in das 19. Jh. hinein benutztes 
Garten- und Ackerge rat. 

Se h mid t behandelt zunamst die re· 
alen Gfll nd lagen. Durch Rundfrage bei alien 
Landes· und Heirna tmuseen des deutsch en 

Sprachgebietes. der skandinavism..en Lander. 
Hollands. Belgiens. luxemburgs und Frank· 
reichs ermittelte er sein Vorkommen in den 
einzelnen Landsmaften und sammelte die 
dazugehorigen Zeugnisse ; auch durchforschte 
er Kunst und Literatur se it dem friihen Mit· 
telal ter nach Dars tellun gen und Bezeugun· 
gen. Auf Grund einer so erarbe iteten. urn· 
fassenden Material sammlung knnn uns det 
Verfasser in Janderweiser Ohersm.au das 
Vorhand ensein in Skandinavien. Finnl and. 
den ba ltischen Stanten. Ost· und Slidost· 
europa. aum.. die Ausstrahlung nach Asien 
bis nam. China und Japan zeigen. Er kommt 
dann zur Geschichte des rttndbe· 
sc hla ge nen Spatens. desscn Werde· 
gang er fast genau ein lahrtausend lang 
durch die Beleggruppen .. Bildzeugnisse. Won · 
zeugnisse und Sachzeugnisse" verfolgt. Den 

9 FTcoundl. Mineilune von Frau Anna Rei t h , Laneconbcoci:nr. SI, und HeTTn Hcolnrim Se h i n d co hut t e • 
E5ma rmur. S6 . 

• Allco Abbildungcon mlm Aufnahmcouimnungcon del Verfauerl . 
1 1. Se h mid t : Splllcn-Forscbungen. %u einigcon Arbeitsgeratcon dC'S friihcon AckubauC'S ...... Armiv fur Volker· 

kunde VIII (1951) 71-141 . aum .Is Sonderdrucl:. (Wilh. Braumuller Univulilli tlveriag Wien 1951). 
2 Er eibt allein lSB Uleraturnamwetle und Anmerilun gen. 



Kle;Jle Be/triige 

Anfang der Bildzeugnisse (Mi niatu ren, Bum
iJlustrationen, Tafelmalerei etc.) mamen 
angclsiichsisme Miniaturen des 10. und 
11. Jh. Es folgt ein Fresco des 12. lh. in der 
Krypta der Kirche von T a van t (Dep. 
Indre-et-Loire) und das Erntebild aus dem 
.. lungfrauenspiegel". einer Handschrift vom 
Ende des 12. Jh. aus Burg Brohl bei An
dernach . Die ersten Bildzeugnisse aus un
serer engeren Heimat finden sith im Psal
terium des Landgrafe:l Hermann von Thii-

Abb. I , 

Spa te n bes chi a ge 
Bodtnfundt aUJ Htntn 

ringen und im Gebetbuch der hI. Elisabeth 
aus dem 13. Jh . Aus dieser Zeit besitzt das 
Lauterbacher Museum aIs wohl al
testes Sachzeugnis einen eisernen Rand
beschJag :IUS der 1265" zerstorten Burg 
War ten b a c h bei Salzschlirf (Abb. 1). Der 
Verfasser kann aus den niicnsten lahrhun
derten eine wamsende Zahl von Bildzeug
nissen - aus dem H. lmd H. lh. allein 
achtundzwanzig - aufziihlen. Bei den bibli
schen Darstellungen handelt es sich zumeist 
urn die Hortulanus-Szene. Christus ersmeint 
der Magdalena als Gartner. ferne r urn Grab
legullgen. Adam und Eva, Kain und Abet. 
bei den welt lichen urn Rechtsdenkmale (z. B. 
Sachsenspiegel). Anband dieser Unterlagen 
zeichnete Se h mid t eine sehr instruktive 
Karte: .. Randbeschlagene Holzspaten im 
Mittelalter", die ihr Vorkommen lm Fruh
mittelalter (9. bis 11. lh.), im Hommittel
alter (12. his 13. Jh.). Spatmittelalter (H. 
bis H. Jh .) und den Zuwams des 16. lh. 
zeigt. Danach ist dicses Gerat (his zum 
16. lh.) in einem Raum namzuweisen, der 
den Siidosten Englands einsmlieGt und in 
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Mitteleuropa umgrenzt wird von der Seine, 
dem Alpenrand bis zum Wienerwald. dem 
Bayerischen Wald. Fimtelgebirge. Erzgebirge 
und det Elbe bis zu ihrer Mundung in die 
HelgoHinder Bucht. Also Hauptgebiet: West
und Mittelcuropa mit starker Betonung 
Nordwesteuropas. Im IV. Kapitel betrachtct 
Schmidt die Yerbreitung des rand
beschlagenen Spatens in Mitte!
europa im 19. und 20. Jh. nun auf 
Grund von Sacnzeugnissc n, die zumeist in 

den Heimatmuseen geborgen si nd . Und da 
kann Hessen. wie gcsagt, weitaus mehr als 
alle anderen Lander aufweisen. namlich 
14 Stiick. ungeremnet die noch bei den 
Bauern herumstehenden und die bei Aus
grabungcn gefundenen Reste des eiscrnen 
Kanten beschlags. die friiheren J ahrhun derten 
angehoren. Zum Verglcich sei angcfiihrt. 
daB z. B. die Steiermark, Tirol. Belgien, 
Frankreim usw. nur je ein Exemplar mel
deten. Smmidt gib t zu, daG die .. Yerschie
bung der Bezeugungsdichte gegcnuber den 
mittelalterlimen Bildbelegen von Mittd
nam Siiddeutsmland wohl kaum der Ob
jektverbrei tung. sondern der Gunst und Un
gunst der Befragungsmoglichkeiten" ent
sprimt. Wiihrend Norddeutschland nur nom 
zwei Spaten im Gottinger Museum und einen 
in Hannover kennt (ein Exemplar aus Meck
lenburg befand sich im untergegangenen 
Staatlichen Museum fUr Deutsche Yolks
kunde in Berlin), war unse r Cerat in Wurt
temberg. Smwaben. Franken. der Oberpfalz. 
Oberbayern, Ober- und Niederosterreidl. 
wenn aum nur in wenigen Stiicken oder in 
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def Erinnerung def Landbevolkerung, fest
zustelIen. Schmidt crwahnt noch, daB def 
Spaten in den frUhen englisthen Bildzeug
nissen - sogar zahlreidt - 3uch als un
symmetrischer Trittspaten mit randstandi
gem Stiel vorkommt, einer Form. die hcute 
in Siidosteuropa lebt. 

Ocr Verfasser untersurnt in seiner Ab
h.:mdlung ferner noch 5 pat e n bra u c h 
u n d 5 pat e n g 1 a u b e, nuch den SpateD 
.lIs Attribut von Glaubensgestalten, von nus
gesprochenen "Spatengestalten". wie Ad.3 m 
.lIs erstem Bauern, Ch ri s t u S .lIs heiligem 
Gartner und als .. novus Adam", ferner den 
h l. We r n e r (am Rhein und in Ostfranken 
Patron def Weingartner) und den h 1. Ca
s tu Ius (Patron von Moosburg in Bayern). 
def nach def legende lebendig begra
ben wurde. 5 c h mid t vermutet aber in 
alien Spatengestalten" Fruhjahrsheilige'". Der 
19. April ist der Tag des hI. Werner, am 
26. Miirz wird das Fest des hI. Castulus be· 
gangen, die Hortulanus·Szene ist ein Oster
bild. Auch die rechtsarchaologische StelIung 
und die "Gestaltheiligkeit", die "Mondbe~ 
ziehung" (durch die sicneiformige Mond
gestalt des Eisenbeschlages) im Sinne kos
mischer Mythologie. auch seine .. Geschlechts
symbolik" (als nach der Volksansicht betont 
miinnliches Gerat) zieht er in den Kre is 
seiner Betrachtungen. Kapitel IV handelt 
dann noch von def T r i tt gab e 1 rats 
Ackergerat. 

Leopold Schmidt mochte als Er
gebnis seiner Arbeit das nordwesteurop5ische 
Gebiet bei der Betrachtung des randbeschla 
genen Spatens als da5 .. beharrsamste" an
sehen und daraus schlieBen. daB der Acket
spaten mit dem brei ten Blatt. ebenso wie 
der schmale Deichsp.::tten. in diesem Raum 
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uberhaupt entstanden ist. Wiihrend aber der 
Deichspaten nur auf den Umkreis des 
Nordseeraumes beschrankt geblieben sei, sei 
der Ackerspaten zwar auch von hier aus
gegangen, habe aber bedeutend we iter ge
wirkt. In diese. auf die Zeugnisse sei t dem 
fruhen Mitte1alter bis zum 19. Jh. fuBende 
Hypothese paBt es nun nicht. daB bei Aus
grabungen romischer Siediungen in Deutsch
land. vor aUem im limesgebiet. eiscrne 
RandbeschHige von Holzspaten gefunden 
wurden. die die gleichen Formen wie unserc 
mittelalterlichen aufv."eisen. Weil aus dem 
eigentlich romismen Gcbiet keine Celeg
stucke bekannt seicn. meint der Verfasser, 
sei er nicht ganz davon uherzeugt ... daB die 
Beschlage von der S a a I bur g und aus 
StraBburg - nur von diesen beiden 
spricht er - wirklich romerze itlich seien. Es 
konnten vielIeicht an heidcn Fundorten 
doch auch fruhmittelaltcrlichc StUcke in das 
Material geraten sein". Das 5 a a 1 bur g. 
Mu s e u m hat in seinen Bestiinden neben 
vier Randbeschlagen von Hobspatcn(Abb. 1) 
auch Eisenblatter von Grabsmippen, die 
ehemaIs einen gebogenen Hobstiei hatten 3. 

Ferner sind nom Spatenrandbesml5.ge aus 
denlimes-Kastellen Zugmantel 4, GroB
Krotzenburg und Feldberg bekannt. 
In der Blauwolkengasse in S t r a B bur g 5 

barg mnn drei StUck und in Konigshofen 
im El snB einen weiteren. nuch die vier letzt
genannten romerzeitlich . 5 ch mid t meint. 
.. fnlls die Stucke (namlich nus der Snalburg 
und von StraBburg) tatsachlich spatnntik 
sei n sollten", handele cs sich vielleicht n im t 
urn ein Ackergerat. sondem urn ein Arbeits
gerat der einheimisc:hen Schanzarbeiter am 
Limes, moglimerweise nicht romisch. son
dern im nordwesreuropaismen Raum flir 

) L.lacobi: Du Ri5merlcattell Saalburjl (Homburjl v. d. H. 1891) Abb. 69.4. J. Die MaBe und Zeidtnung 
:u den Spaten.dtuhen von der Saalburjl (Abb. 1) verdanlct !dt Hcrm Direktor Dr. Sdll'nberjln vom Saalburg. 
Muscum. ebcnlo die Llteratutblawei5c uber romen:eltllcbe Spatenfunde. 

<I Sulbutjl-lb. 7 (1910) f<l. Taf. 16. l2. Der OberjlermanllCb.rithmc Limes de. Rl\merreim. Bd. I. 11. 
Sonderdrudce: 
Nr. 8 Ka.tell Zu,mantel (Heidelber, 1909) Taf. XVI ; Nr.lO Ka.tell Feldberg(Heidelberrl90f) 
3) u. Tafe! VII; Nr.2J Kaltell GroBkrouenburjl (Heldelberjl 1903) Tafel V. Ft,. 20. 

J R. Forter: An:. f. chin. Altertum.kuDde (1919) 17-'10. Taf. XIV- XVI ; (19U) Taf. :<XXIII. Den.: 
Strubourg-Arllentorate. Bd. n. fH mit Amn. 2. Taf. 69 u. S. B9 (hlenn erwilhnt. daB ,olme Sriidc:e 
bertit, Im fruhromi.men Laller Haltem vorkommea. ViI. Weltphil. Mitt. 1199. Fill. 11 XXVI. 
A. Wo 1 f : Du WeltlcaUell bet Ohringen -+ Fundberlmte au. Smwaben 19 (1911) fO ff. 
L. L u d ° w i cl: Romilme Zlege!graber. Kataloll IV (190.-1912) 179. Abb. 110. 
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Abb. 2: Grabscheitc aus Hessen 
1 urnilvonlinks: Museum Bied(nkopf. )und4: Museum Lautublch. 5: Museum Zhrcnhain 
Di( Abbildunlln mit G(nehmirunr del Bahlaunriares Miinster·Koln entnommen dem Bud!: Klrl Rumpf. Husen 

(. Dcuudu Volklkunst. Deue Serit. o. N.) Marbul1 1951 

Deich- und Bewasserungsarbeiten entstan
den und zu Hause. "da wir mit dem Nicht
vorhandensein des Gerates im Mittelmeer
gebiet immer rechnen miH3ten ". In Get
ten a u (Landkre is Blidingen) wurdc 1912 
cin Dcpotfund romischer Ackcr- und Hand
werksgerate unweit der "Hohen StraGc" ge
borgen. der neben scchs Pflugmessern und 
zehn Pflugscharen, Beilen. Hacken. Mist
gabeln etc. die wohlerhaltene eiserne Fas
su ng eines groBen Spatens aufwies 6. Die 
Fundstattc (ein Acker) gehorte offenbar zu 
einer burgerlichen Sied!ung. die sich an dns 
Limeskastell E c h z e 11 anschl06. Die so 
:::ahl(cichen. sicher spatantiken Funde aus 
dem Limesgcbiet lassen keinen Zweifel 
daran, daB den Romern unser Gerat bekannt 
war und daB der Holzspaten mit Rand
beschlag aum damals in Germanien Garten
und Ackerger5t gewesen ist. ob allerdings 
alteinheimisch. wie Sdllnidt annimmt, oder 

- was wahrscheinlicher ist - von den Ra
mern mit dem Wein- und Gartenbau im 
Dckumatenland eingeburgert 7• sei zuniichst 
offen gelasscn. lcdenfalls hilt def deutsche 
Boden auBerhalb des von Romern besctzten 
Gebietes noch keincn Spatenschuh frci
gegeben 8. Bei def Ausgrabung def der Spat
La-Tene-Zeit angehorenden und um Christi 
Geburt untergcgangenen A I t c n bur g bei 
Niedenstein (Niede rhessen)' wurden woh! 
zwei etwa 20 cm breite und mit dem Stic! 
etwa 70 cm langc Holz 5 c h a u f e I n gcbor
gen. aber kein Spaten. und unter den viden 
Eiscnteilen: Waffen. Messern. Sicheln. Tiil
lenbe ilen, MeiBeln. Kesselhaken . Ketten, 
Eimerbugeln und 19 Hufeiscn k e i n Spaten
beschlag. Die in norddeutscnen Moorcn in 
gro6crer Zah! gefu ndencn eisenzeitlichcn 
Ganzholz-Torfspatcn (ei nige Exemplare im 
Schleswig-Holsteinischcn Museum in SchloB 
Gottorf) geharen ebensowenig hierhcr WIC 

6 Jber d. D~nkmalpfle~e I. GrH:u. Htuen 1910-19B III (Darm5ladt 1914) so, Getcenau, Tafe! 4; 
R. Welcker: Der Elsenfund im Biidins-er Wald.- Saalburg.Jb. 9 (1939) 104-106 u. Taf. 29, 11. 

7 P a u 1 y _ W t 110 W a: Rcalencykloplidie der klauismcn AltenumlWiucnlmafren. 
8 Fur freundl. AUlkunft danke id! Herrn Prof. Dr. La Baume und Herrn Dr. Ouo Uenze. 
9 H. Ho fm e I1 te r: Germ::n. Denkm:i!er dc· Frtihzei t. 11. Die Chatten (Frankfurt/M. 1930) Tlf. l3, 1 u. 2. 

14 ZHG 67 
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die Holzschaufeln nus def Altenburg. Auch 
be i den von Rohert Forrer in seincm 
Reallexikon genannten "Ianggestieltcn Hob::
smaufeln mit halbmondformiger Ei senscheibe 
am unteren Endc" aus def La-Tene-Ze it han 
delt cs sich nicht urn Spa ten. Nach der 
Eroberung def Wetterau und der T aunus
landschaft smeint - nach den Bodenfunden 
IU schlieStn 10 - iibrigens eine starke Ent
volkerung des besetzten Gebietes eingetreten 
IU stin. Neben den zahlreichen romischen 
Oberresten ist nur cin ganz geringer germ a
nischer Niedersmlag nad-a gewiesen. U e n z e 
meint deshalb, daB erst spat und ganz all
m5hlich die Landsdlaft durdt aus rom ismen 
Diensten entlassene Germanen wieder
besiedelt worden sei. Die Eroberer werden 
also kaum vcn den groStenteil s geflohenen 
od er umgekommenen Einheimischen Ar
beitsgerat ubernommen haben. M 0 r i t z 
Hey n e 11 h i'ilr es fur unwahrscheinlidl. 
daB der Spaten cin urgerman isches Gerat 
sei. weil sich fur ihn kein gemeinsamer 
Name find e. und weil die Glossen seit den 
ahd. Zeiten fur dns lateinisrne .. pala, vflllga" 
und das rn ittellatein isrne .. fossorilfm" Be
zeirnnungen gewahrten, die .. sowohl auf das 
Einsternen als Einhauen in den Bode n 
wei sen". Ocr Name .. Spaten" sei vom 
brei ten gallischen und fr5nkisrnen Schwert. 
der .. Spatha", iibcrnommen. Spaten sei zu
nachst altn iederdeutscnes Wort. Oer obeT
deutsrne Ausdruck sei ahd . .. graba", mhd. 
"grabe", zusammengesetzt "gra besdrit". 
Grabscheit war und ist ja auch de r 
volkstiimliche Name fur unser Gerat in 
Hessen, und das Nachwort .. Scheit" deutet 
auf das Material H o 1 z. VeTwandte Be
zeichnungen sind das .. Richtsrneit" der Zim
merleute und das .. Knet- oder Ruhrsmeit" 
der Backer. Heyne nimmt an. daB selbst 
nom im spaten Mittelalter zur Lockerun i: 
des Bodens aIlgemein die Ha ue angewendet 
wurde, denn ein elsassisches Gedicht vom 
Hausrat aus dem 16. Jh . ziihle als Gerate 

Kleinc Beitriigc 

fur das Land nur "egs r. byuel/, Ilars r, uoweJ1 
IHld pflege/" auf. Auf dem spatromanismen 
Glasgemaldc " Adam und Eva nam dem 
Sundenfall" im Char der Marburger Elisa
bethkirme bearbeitet Adam den Boden mit 
der Hacke. 

Betrachten wir nun die Sac h z e u g
nisse aus und a uf hessischem Bo
den: bei den romerzeitlimen wie den 
mitte1alterlitnen Bodenfunden (Abb. 1) sind 
natilrlicherweise nur di e eisernen Kanten
bcschHige - und die oft nur trummerhaft -
auf uns gekommen. lhre Formen und Ab· 
messungen entsp rechen vollig denen de r 
Spoten aus dem 19. Jh. Einer der StraS
burger romerzeitlimen ist 235' mm breit, wie 
die meisten hessischen. Bei fast alien neu
zeitlichen sind aber die beiden oberen Enden 
des Eisenschuhes in ein Flachband aus
geschmiedet. das die Kanten des Holzblattes 
ga nz umzieht und mit kurzen Enden rechts 
und links am StieIansatz befestigt ist . Das 
Grabscheit aus Met z e b a c h (Abb. 3, links) 
- jetzt im Heimatmuseum Homberg/Efze-, 
ebenso ein weiteres im Museum in La u t e r 
b a c h (Abb. 2), zeig t die Halbkreisform 
gleich wie die romischen Spatensrnuhe von 
der Saalburg und aus StraSburg und 
der dem H . Jh . angehorende von Burg 
War ten b a c h (Abb. 1). Schmidt nennt 
diese Form "Toman isch". W ir find en sie 
wohl auf dem vorgotischen Erntebild im 
~speculum virgiJ1um" von Burg B T 0 h Il! 
und anderen fruhen Darstell ungen, aber 
ebenso aum an einem Spatenschuh, der bei 
der Ausgrabung der im H. Jh . wust gewor· 
den en Bauernsiedlung Ho hen rod e im 
Sudharz I:S gefunden wurde und - um Bei
spiele aus Hessen zu nennen - auf einem 
Glasfenster: ... Chri stus als Gartner" aus dem 
Ende des 15'. Jh. in def Ha n a u e r Marien
ki rrne und dem wohl hundert Jahre jun
geren Sandsteinrelief gIeicher Darstellung an 
def Kirrne in GroBen-Linden 14 bei 
GieBen. Wie schon auf der Saalburg neben 

10 O . U e n t e : Vorgeuil . d. helil. Senke in K'tten (Mubutg 19B) Tnt S. H . 
1\ M . Heyne : DeuIsche Hausallertumtr 11 . Dal dtutfcht N.hrungswescn (190 1) 71. 
11 A. Boec k ler : Deutsche Buchmaltrei vorgolllcher Zett - Bl.ue Bumer (1941) Abb . S. 61 . 
13 P. G rim m : Die mind.lterl. Bauernliedlung Hohtnrodt I. Sildhan: -+ Germanentrbe 3 (1931) 140. 
14 H. Wa 1 be: Die Kunstdenkmlller tm Volk5S t a~ t Henen . Kteif GleBen. Bd. Ill: liildl ichtr Teil (D~rmsudt 

1931) Abb. 52. 
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Abb . 3: Grabscheite aus Hessen 
1 von linb: au. MtfZthach, Krti. MtI,unitn(Mu5tUm Hombtt, I Efu). 1 und 3: Mu . t u rn Htt.ftld 

... ; au, M a rd or f (M arburitr Mult:um) 

den halbkreisformi gen spitzbogige und redlt~ 
edcig breite Besc:hHige gefunden wurden. 
kommen alle diese Formen nebeneinander 
und gicic:hzeitig dunh das ganze Mittelalter 
und in der Neuzeit vor. Es gibt also. scheint 
es. keine einer bestimmten Zeit und be· 
stimmten Landsc:h aft eigentiimlic:he Form. 
Auc:h die ohrenartigen Enden an dem 
Biedenkopfer (Abb.2 . links) und den 
beiden Hersfelder (Abb.3, Mitte) hat 
ebenso der Beschlag auf dem Hortulanus
bild in 0 ii r e r s .. Kleiner Passion" von 1510. 
Nur bei den Spaten des 18 .119 . Jh. finden 
wir die starke Verbreitung des Eisensc:huhs 
der Grabscheite aus La u t e r b a c h (Abb. 2. 
Mitte),Ma rd o rf (Abb.3) und in Butzbach 
und A I s f e I d (Abb. 4). Es ist das schon ein 
Obergang zum ganz aus Eisen bestehenden 
Blatt mit Holzstiel. wie ihn der Spaten im 
A I s f e I d e r Museum (Abb. 4) volIzogen 
hat. Die heute in Deufschland iiblichen 
Formen der Ganzstahl-SpatenbJ5tter sind 
sehr mannigfaitig. Heinr. Steinmetz U 

schatzt allein die suddeutschen auf 25"00 

und meint, daB nicht die natiirlichen Ver
h5itnisse der Bodenarten (steinig. schwer. 
leicht. fon ig etc.) ausschlaggebend seien, 
sondern das Volks tum. Wir fragen un s. 
warum hat der Bauer bi s in das 19 . Jh. an 
dem so urtumlic:hen Grabscheit festgehalten, 
obwohl die Ganzeisen-SpatenbJ5tter doc:h 
schon se it der Romerzeit bekannt waren. 
Das Grabscheit im Biedenkopfer Mu· 
seum (Abb. 2, zweites von links) ist datiert 
18371 Man hat also bis an die Mitte des 
19. Jh . diese Art noch angefertigt und ver· 
wendet ; und daB sie wirklich verwendet 
worden sind, zeigen die starken Abnutzungs · 
spuren. Wir wissen, daB der Bauer all· 
gemein - und nicht nur der hessische - an 
cinem M6bel. einem Ger5t etc. zah festhiilt , 
wenn es sich durch zwedcm5Sige Form und 
Konstruktion in seiner Endgiiltigkeit durch 
lange Generationen bew5hrt hat. und das 
um so ziiher, je weiter seine Entstehung 
zuriidcliegt. Oer Holzspaten war dem Stah!· 
spaten klar iiber!egen, wo und soiangc die 
Bauern ihre Feldarbeit mit bloB en FuSen 

15 H. Stelnmetz; Dit benen girtnerismtn Gtrate (Bt rlin 1910); 
de r •. ; Die Handarbtiuger3te Sliddtuumland, _ JIluICr. landw. Zta: 1926, Nr. 40. 

14' 
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verrimteten. Mit unbeschuhten FuSen kaon 
man eine Eisenschaufel nicht in den Boden 
treten, ja die scharfe Kante vcrdirbt selbst 
die besten Schuhsohlen. Dazu war der Holz
spaten vollig ausreichend, sola nge man 311 

einc Furchenticfe von nur 7 cm gewohnt 
war. Als die Lanawirtschaft abet im 19. Jh. 
nam den bahnbrechenden Lehren A I b re c h t 
Thaers (1752-1828) ZUt tiden Bodeo
bcarbeitung (einer Furchentiefe von 20 his 
2S cm) iiberging. verschwand - und crst 
dann - das hoizerne Grabscheit sehr sdmell 
in der Rumpelkammer - und zwar so griind
liell, daB wit heute Miihe haben. ein nodl 
var anderthalb lahrhunderten allgcmein be
nutztes Gerat in seine r einstigen Bedeutung 
und Verbreitung nachzuweisen. Es ware so
gat als Gegenstand spurios verschwunden. 
hatten die Heimatnluseen nicht einige Ex
emplare sichergestellt. 

Hersteller des Grabscheites war der Stell
macher. der Wagner. der sowohl den Stiel 
schnitzte wie den Eisenschuh schmiedete und 
auf den Holzkern "warm aufzog". Wahr
scheinlich war auch die Spatenanfertigung, 
wie die der Sensen, Rechen. Holzmuldcn, 
ebenso die KorbAechterei. spezialisiert und 
lokalisiert in waldreichen Gegenden wie der 
Rhon. dem Vogelsberg. der oberen Lahn usw. 
Ocr karge Boden llnd das rauhe Klima 
konnte hi er die Bewohner nicht ernahren. 
Die Not war Triebfeder zur Entstehung 
einer bluhenden Kleinindustrie. So fertigte 
man fruher z. B. in den DOTfern urn den 
Kahlen Asten. dem hochsten Berg des 
Sauerlandes. im Winter holzernes Kudlen
gerat, Loffe!' Quirle usw .. das die Manner 
im Sommer landein, Iandaus vertrieben. Und 
wie das "Marburger Geschirr" und das 
"Westerlander Steinzeug" noch bis an das 
20. Jh. in groBen Planwagen bis an die 
Nord- und Ostsee verbreitet wUTde. so auch 
unsere Iandwirtschaftlichen Gerate. Das 
Grabscheit aus Harriehausen (Abb.5. 
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links) ::eigt nm Griff die Initia!en des Be
sitzers 1. H. L. in eigenartigen Plmktlochern 
und Strichen. Die Initialen H. S. P. v 0 n 
der gleichen Hand tragt der Spaten 
im Marburger Museum aus M a r d 0 r f 
(Abb. 3. rechts). Offenbar stammen beide 
Stude aus dem gleichen Planwagen. von 
demselben fahrenden Handler. und er hatte 
wie im HaT: aucit dem Kiiufer im 200 km 
sudwestlich gelegcnen Ebsdorfer Grund den 
Namen in das neuverkaufte Grabscheit ein
gestochen. DaB die Form beider SpntcnbJatter 
verschieden ist. darf uns nicht stOren. deno 
die HersteIler - nehmen wir an im Vogds
berg - kaooten sehr wohl den .. Dienst am 
Kunc:!cn" 18 und fertigten die fur jede Land
schaft. dUTch die die Verkaufer zogen, gan
gigen Fonnen. Die Handgriffe zeigen ja nur 
wenig Unterschiede. Wir unterschatzen meist 
die Bedeutung der Kleinindustrie friiherer 
Inhrhunderte und die Verbreitung ih rer 
handwerklicnen Erzeugnisse dUTch den Han
del uber weite Entfernungen. Im Flens
b II r g e r Museum befindet sicit eine im 
Wattenmeer gefu nden e ]671 datie rte Ton
schiissel hessische r Provenienz 17, und die 
besten Stlicke der durch 10 h. 80 h I a u lf1 

bekannt geworde nen W n n f r i e d e r Top
ferei urn 1600 finden wir hellte. aus o rt
lichen Bodenfunden st::lmmend. im Focke
museum in Bremen. 

Die Grabscheite im Museum Lauter
bach (Abb.2. Mitte) und von Mardorf 
(Abb.3. redtts) haben auf dem 81att ein 
Herz - mit dem Brennstempel eingebrannt 
- und das der Abb. 2 (rechts) vier im Kreuz 
stehende Herzen. Dieses Sinnbildornament 
- in deT Art der Ausfiihrung eine altc 
Stellmacnertechnik HI _ kennen wir von den 
Schwalmer Brautstuhlen her als Heils- und 
als Schlltzzeichen. Kann cs das auch auf 
einem Arbeitsgerat sein? In einem 1900 er
schienenen Aufsatz von H::l n s Se h u k 0-

wit z (Graz) 20 lesen wir. daB die Waldlcr 

16 lichc audt Deucsche Volkd:unsc: K. Rumpf, HCllcn (Marburg 1951) 71 , Z . 6 . 
17 E. M cy cr-Heis i i : Dcuudte Bauemlopfen'i (Milndllm 19S5) 12 u. Abb. 19. 
18 J. Bo hlau: Eine niederheuisme Topferei des 17. Jahrh. (Marburg 1901). 
19 K. Rumpf: Einc deuume Bauernkunn (Marbure 19H) 70 u. Abb . SO. 
~" Dr. H. Se h u k 0 w i c:, Gra-:: BliuerlidJe Kerb,dJnlttKunst. Ein Beitrag :ur Kenntnh del Hau5induscrie 

in d~n OsurrcidJ. Alpcnlllndcrn ...... Da5 L:md 8. lg. (Berlin 1900) 107. 
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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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