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Aus der Gesdrichte der Homberger Miihlen 

Vcn Erich Kaiser 

Die Gesmicnte der Miihlen und des Miihlenwesens im nordhessismen Raume 
ist nom weitgehend unerforscht. Zwar liegen bereits einige verdienstvolle Ver
offentlichungen aus den Kreisen Hofgeismar und Rotenburg vcr und auch 
iiber die Miihlen in den einstigen Amtem Spangenberg, Melsungen und Fels
berg sind wesentliche Bausteine zusammengetragen, aber eine umfassende 
Gesamtdarstellung steht nom aus. 

Miihlen hatten bereits in der Wirtsmaft des ftUhen Mittelalters ihren festen 
Platz; sie trugen dazu bei, die Autarkie del Meierhofe zu simern. Im hohen 
Mittelalter iibte die Grundherrsmaft Zwing und Bann aus. Zu den 8ann
betrieben zahlten aum die Miihlen, in die die Hintersassen gebannt waren. Flir 
keinen Bauem und BUrger fiihrte del Weg an def Miihle vorbei, denn his in 
die jiingste Vergangenheit waren die Miihlenerzeugnisse Nahrungsmittel. die 
an erster Stelle standen. Diese Bedeutung sidterte den Miihlen die besondere 
Aufmerksamkeit des Landesherrn. Die SondersteIlung der Miihlen geht daraus 
hervor, daB sie irn Mittelalter wie Kirdte und Kloster ZufluchtssUitte fUr vogel
freie Menschen waren und den Schutz des Landesherrn genossen. Wenn bei
spielsweise in der Landknechtsordnung des Landgrafen Moritz von 1599 den 
Knechten das Brennen und Brandschatzen auf BefehI des Obristen gestattet 
war, so wurden hiervon die Miihlen jedodt ausdriiddidt aUSRenomrnen: liEs 
soil auch keiner, wer der ware, die Miihlen oder Miihlwerk bei Leibesstrafe zu 
verderben oder zu verwiisten unterstehen, auch weder korn, mehl, fiitterung 
unniitz verschwenden" . 

Der nachfolgende Beitrag steIlt den Versuch dar, der Geschichte der Miihlen 
nadtzugehen, die zur Stadt Homberg zahlten. 

Wenn die Homberger Grenzkarte von 1706 noch 8 Miihlen unterhalb der 
Stadt an der Efze nennt, und wenn weitere 200 Jahre zuriick zeitweise an die 
15 Miihlen in Betrieb waren, so sind heute von all diesen nur noch zwei 
iibriggeblieben. Die meisten der Homberger MiihJen - mindestens neon -
waren M a h I m ii hIe n I daneben bestanden zeitweilig bis zu drei W a 1-
k e m ii hIe n, eine L ohm ii hIe und drei 5 c hI e i f m ii hIe n, eine da
VO:l in Verbindung mit einer 0 I m ii hIe. Im Talgrund unterhaIb des 
Schmiickeberges lag eine durch Miihlrad betriebene Kupferschmitte, die spater 
durch einen Eisenhammer abgelOst wurde. 

Die ersten urkundlichen Hinweise auf Homberger Miihlen gehen in das 
'3. und '4. Jahrhundert zuriick. u99 werden die Klostermiihle, '37' eine 
Steinmiihle genannt'. 1383 ist von einer molen an der effuse zu Homberg die 
Rede, die zu einem Teil dem Homberger Miinzmeister Hermann Ho I k a 5 e 

1. StAM Kloster Homberg 1.299 Sept. 1.4 und 1371 Jan. 5 u. StAM GR Homberg 1383 
Marz 1.8. Die Kartenskizze der Homberger Miihlen zeichnete Oskar Br e i din g , 
dem an dieser Stelle herzlich gedankt sei. 
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und dessen Frau Benigna gehort, wahrend sie vorher Burger Henrich B 0 d n e r 
innehat'. '147'1 spricht die Rentmeisterredmung von 21 / Z Pfund Zins aus der slyf
moln uff der effis{1e, eine weitere Leistung de molendina ist '1492 erwahnt, 
ohne daB aus diesen Angaben eine nahere Lokalisierung moglim ist. Aber auch 
fur die spateren Jahrhunderte ist die Lage der Homberger Miihlen nicht immer 
einfam zu bestimmen. Zwar sind die Baulichkeiten zum Teil nom vorhanden 
oder durch miindliche Oberlieferung gesichert, ebenso Iegt auch die Grenzkarte 
von 1706 viele der Miihlen fest, aber we Namen wandeIn sich durch die Jahr
hunderte sehr stark. Unter Auswertung der zur Verfugung stehenden Quellen 
lassen sich im stadtismen Raum fluBaufwarts folgende Miihlen feststellen, 
deren Lage aus unserer Kartenskizze zu ersehen ist: '1. Pe I z m ii hIe, 
2. K u p fer m ii hIe, 3. Ho hIe b a c h s m ii hIe, 4. W ii s t e m ii hIe, 
5· 5 pi t aI s - oder B i s cho ff srn ii hIe, 6. M ii h 1 b e rg s m iih 1 e, 
7. Wu 1 b erg s - oder Ull b erg sm'ii hIe, 8. K 0 rt ro c k s 5 chI e i f
m ij hIe, 9. die Wa I k e m ii hIe, '10. K 105 t e r m ii hIe, '11. zwei wei
tere 5 chI e if m ii hIe n, n . Die 5 chI e i f - un d ClI m ii hIe. Diese 
Miihlen haben jedoch in dieser ZahI niemaIs alle zu gIeicher Zeit bestanden. 

Die Miihlennamen Iassen sich von der Lage der Miihle (z. B. Holebachs
miihle, Wulbergsmiihle, Miihlbergsmiihle), der wirtschaftlichen Tatigkeit (WaI
kemiihle, Kupfermiihle) , dem Eigentiimer oder Besitzer (Bischoffsmiihle, Kort
rod<smiihle, Klostermiihle) oder auch vom baulichen Zustand (Wiistemiihle) 
herleiten. Die Bezeimnungen wandeln sim jedom sehr stark. Zu versmiedenen 
Zeiten finden sim die untersmiedlichsten Miihlenbezeimnungen, wobei alte 
und neue Namen nebeneinander verwendet werden. AuffaIlig ist, wie oft die 
Miihlen ihre Besitzer wemseln; nur bei wenigen Miihlen laBt sim eine Miiller
dynastie verfolgen. Das standige Kommen und Gehen der Miiller wandelt 
audt immer wieder die Miihlenbezeichnung; bisweilen haftet einer MiihIe nom 
der Name oder Vorname eines Miillers an, der Iangst schon einen fremden 
NachfoIger gefunden hat. Oft werden die Miihleninhaber urkundlich nicht 
iiberliefert; dann laBt sim nur durch genaue Vergleiche und Hinweise auf Nam
barmiihlen ein klares Bild ermitteIn. 

Keine der Homberger Miihlen hat unmittelbar am Lauf der Efze gelegen, 
deren Wasser vermutlidt zu ungleichmaBig floB. 50 wurde von Holzhausen 
bis zur Pelzmiihle parallel zum Efzelauf em "Wassergang", ein MiihIengraben, 
angelegt, dessen Wasserrinne schmaler und tiefer war und die Moglichkeit des 
Wasserstaus und der Wasserregulierung bot. Vermutlich sind die Landgrafen 
wesentlich an der 5maffung dieses Grabens mteressiert und beteiligt gewesen. 
Der Miihlengraben war im 14. Jahrhundert in seiner gesamten Ausdehnung 
von rund 4 km Lange hereits vorhanden. Alle Miiller mu1Sten sich an dieser 
Arbeit beteiligen unter Beachtung aller Auflagen, die hierfiir von den Iandgraf
limen Beamten gemamt wurden. Die Kosten hatten die Miihlen gemeinsam zu 
tragen, wenn nicht - wie im Falle der Iandgraflichen Hohlebachsmiihle - die 
Unterhaltung ausdriicklich legiert wurde: wan ane seolichen mealn oder was
sergang zu bauhen oder bessern van neazen, seolichs geburt dem greffen am 
Walde mit alIen seinen darffen die helfft zu machenn, sae geburt den darffenn 
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an der Efitz, nemlich hebel, martdorfi und die vom berig die ander helfit zu 
machen 2. Das Miihlenzeug hatte der HohlebachsmiilIer in Ordnung zu halten, 
die Dorfer iibernahmen die Fuhren. 

Die Miiller hatten sich beim Bau des Grabens gegenseitig zu unterrichten 
und zu befrageni der Bau wurde behordlich iiberwacht und die Arbeit nach 
AbschluB abgenommen. Der Wiistemiiller Caspar 5 pen n e r hatte urn 1.690 
mit seinem John Jeremias Bauarbeiten am Miihlgraben vorgenommen. Da er 
die Bestimmungen nicht peinlich eingehalten hatte, war er zu den nachtrag
lichen Umbaukosten verurteilt worden. Weil ihm aber das Geld fehlte, hatte 
man ihm ein Pferd gepHindet, urn dessen Riickgabe er in einem Scnreiben an 
die landgdiflichen Beamten bat. In seinem Bittgesuch heiBt es: 

Nachdem ich vor etlichen lahren genotigt wordten, mein Wasserbette zu 
bauen, habe ich, wie bey uns Mollern gebriiuchlich, da~ einer dem anderen 
drey Tage zuvor ansagen mu~, solches auch damals meinem Nachbarn Gorge 
Dippeln Sa ansagen lass en. Er ist aber ohnerachtet ich ihn zum dritten mahl 
einen batten geschickt, nicfzt herbey, sondern in die Statt Homberg zum bier 
gangen, da~ also meine Arbeitsleuthe bis :12 Uhr gewartet und oh ne Arbeit 
mir einen halben Tag in Kosten stehen mussen, endlicfz ab er den nacfzmittag 
angefangen und bis gegen abend gearbeitet haben, daruf Meister Gorge Dip
pel dazukommen und gantz bezecfzt uns mU ein haufen injurien angegriffen, 
wir verstunden nicfzts vom wasserbau, er ware ein recfzter meister und wir nur 
H"nds, . .. 
Wie ich ihn nun gefragt, warumb Er dann nicht herbeykommen, als wir ihn 
zum drittenmahl einen botten geschidct, hatt er geantwortet, Er habe nicht 
kommen wo lIen, hat darauf das Wasserbett besicfztigt und gesagt, wir hatten 
3 th Zoll zu hom gebauet, aUein der muhlenmeister, so die altenburger Muhle 
gebauet, und die besichtigung nacfzgehends gethan, hat befunden, dafJ das 
Wasserbett nur th Zoll zu hom gewesen, deswegen ich auch solcfzes wieder 
abgelegtt und also eingerichtet habe, es hat aber besagter Dippel bei deme 
Beampten die Same 50 weit getrieben, dafl mein Vatter Caspar Spenner in ao 
:16<):1 :18 Sept. deswegen in die ohnkosten wiewohl nUT generaliter condemniret 
wordten ... 3. 

Die Wassenniihlen nahmen von alters her eine rechtliche Sonderstellung unter 
den gewerblichen Betrieben ein. Das alleinige Privileg zur Errichtung von Miih
len besaBen die Landgrafen i sie iibertrugen ihre Griindungen in Erbleihe an 
verdienstvolle Personen, die ihr Vertrauen genossen. Unter den Homberger 
Miihlen befand sim nur die Ho hIe b a c h 5 m ii hIe in landgraflimem 
Eigentum, zwei weitere landgrafliche Miihlen lagen vor CaB d 0 r f. Alle 
anderen Miihlen waren zu Erbleihe gegeben und im Laufe der Zeit, soweit es 
sich urn MahlmiihIen handelte, in fremde Hand als Eigentum iibergegangen. 
Von alIen anderen MiihIen, den WalkemiihIen, Loh- und Schleifmiihlen, sowie 
den Kupferhiitten, war ein Erbzins an den Landgrafen zu zahlen, der mit 
1.0 Albus verhaltnismaBig niedrig war und gleichsam nUr die Anerkennung des 

2 SIAM S 388 fo1 28. 
3 SIAM 27 I Nr. 2385. 
3a in der Bismofsmiihle. 
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landgraflichen Obereigentums versinnbildlichen sollte. Die Mahlmiihlen lei
steten den M ii hIe n z ins, der sich ie nach Umfang und Bedeutung der 
Miihle zwischen 2 und 4 Goldgulden bewegte. Die Milller der beiden land
graflichen Miihlen vor CaBdorf bezahlten sogar u Goldgulden und 18 bzw. 
20 Viertel Korn. 

Eine weitere landgrafliche Einnahme aus aLIen Mahhniihlen war das M a s t -
gel d . Keinem MULIer war es erlaubt, Schweine in beliebiger ZahI zu masteni 
fUr ein Schwein waren etwa 3 fl 6 alb., rur die Mast zweier Schweine 4 bis 
5 Goldgulden zu erlegen. Weitere Verpflichtungen der Miihlen bestanden in 
Hand- und Spanndiensten vielfiiltiger Art wie Wildbretfuhren an den Kasseler 
Hof, Fuhren von Lehm und Steinen zur Burg und zum Renthot wenn dort 
gebaut oder repariert wurde. Femer hatten die Homberger MiiLIer der Instand
setzung des Wasserganges ihre besondere Beachtung zu smenken. 

Die Stadt Homberg erhob von den Miillem das M ii hIe n g e s c hoB, 
eine Steuer auf die zur Miihle gehorigen Acker und Garten, die im allgemeinen 
6 albus im Jahr betrug. AuBerdem zinste der Milller dem Rat der Stadt iahrlich 
ein bis zwei HUhner zu Faslnachl oder Broddenlag. Vielfiiltig waren iedoch 
auch oflmals die Naturalabgaben an andere Lehnsherren und Glaubiger der 
Miiller. 

Die rechtliche SondersteLIung der Miihlen auJSerte sich auch in der Gerecht
same des MUhlenbannes, die darin bestand, daB die Mahlgaste eines bestimm
ten Dorfes oder Bezirkes, bisweilen auch einer bestimmten Korperschaft wie 
etwa der Backerzurut, ihre Getreidefrucht nur in einer festgelegten Miihle 
mahlen lassen konnten. Wer gegen diesen M ii hIe n ban n verstieB, wurde 
mit einer GeldbuBe belegt. Die Gerechtsame bestand bis in die Mitte vergan
genen Jahrhunderts und war den Miihlen durch landesherrliche Komession 
iibertragen worden. Manchmal kam sie auch durch wedtselseitige Vertrage 
oder durch Gewohnheitsrecht zustande. Bei den Homberger Miihlen laBt sich 
der Miihlenbann urkundlich nur bei der landgraflichen Hohlebachsmiihle nach
weisen, in der das Dorf M a r d 0 r f mahlen zu lassen hatte 4. 

Ober die Griinde des Miihlenbanns schreibt ein Autor im vorigen Jahrhun
dert und zahlt zwei Griinde auf 5: 

1.. Das Miihlenbauwesen war SO kostspielig, daB "nur selten wohlhabende 
Mensmen zu der EntschlieJSung kommen . . . , ein solch theures Bauwesen zu 
beginnen, wenn sie nimt im voraus die Versicherung erruelten, daB ihr Capital 
nicht unsicher angelegt sey und die Miihle den erforderlichen Zusmlag habe". 
2. Da die BanrunUhlen durch VerauBerung von einem Besitzer auf den anderen 
iibergehen konnten, IIhatte eine Zwangsmiihle, deren Mahlkunden durch das 
Bannrecht gesichert waren, weit groBeren Werth als andere weniger begiin-

4 SIAM S 388 fal 28. 
5 Nach einem in Privatbesitz befindl. urn 1.825 im GroBherzogtum Hessen erschie

nenen Bum liber nZwang- und Bannmtihlen", Verfasser und Tilel nimt zu er
mitteln. 
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stigte Miihlen, und sie wurden nam diesem Verhaltnis urn hohere Kaufpreise 
erkauft als gewohnliche Miihlen". 

Ein interessantes Dokument, das AufschluB dariiber gibt, in welcher Weise 
die Muller in vergangenen Jahrhunderten ihrem Mahlgeschaft namzukommen 
hatten, ist die Ho m her g e r M ii hie nor d nun g von '1595. Aus den 
15 Artikeln dieser Ordnung lassen sich mancherlei Erkenntnisse ableiten, wes
halb sie im Wortlaut hier folgen soli ': 

Mohlenordnung wie dieselbe van furstlichen Beamten samf Burgermeister urld 
Rat der Staff Hombergk uffgeridlt warden anno 1.595. 
:1. Dieweill die Miihlwage ein nutzbahrlidt werk befunden und so wohl var den 

arm en Man" als fur den Reichen, als soIl kein Burger in der ganzen Stadt 
Hombergk wie Rum in der Freiheitt ein Viertel Korn, Sdreffel oder Leymefj 
ohn gewieJf!n in die Muhle fuhren, tragen oder lassen tragen bey Verlust der 
Frumte, und soU der MilhIer, so vill die Frumt im Wehrt, unserm gniidigsten 
farsten und herrn in die straff gefallen sein . 

.2. Soil dem M ahler van einem jeden Virtel Korn, vor sein Mohlter Melze und 
Staubmehl .25 Pfund, vom Smeffel 12lh pfund und van dem Leymep 61/ . 1b 
geben werden. 

3. 1st verordnet, dap ein jeder Barger vom Viertel Korn drey helIer, vom Smeffel 
einen Pfennig, und dann v an Leymep einen heller geben soil, undt soli dap 
Wiegegeldt dem Maller, so baldt er die fruml beym Burger holet und auf dem 
Karren ladet, zue Handlen gesteIlet werden . Dem Mahlensmreiber ferner zue 
Iieffern, damit er, der Mah1ensmreiber, umb dap Wiegegeldt weitter keine 
muhe haben mag und dap eillmahnen geabriget seye. 

4. SoUen die MahIer dap Miihl, so sie den Tag uber gemahlen, dell Abendfs, Wap 
des Namts gemahlen, den Morgen Heffe rn und kein Mahl uber eine Namt in 
der Mahlen stehen lasseni aum dahin bedamt sein, dap sie keine frumt oder 
mahl, auf einen feumten ehren oder Boden setzen oder legen bei Straffe drey 
Pfundt geldts. 

5. SoIlen die Maller auff der Wagen lieffern und was mangelt, so balde bey 
straff eines gulden, so offt es gesmimt, bezahlen. 

6. Dieweil aum kein Maller einem Burger etwas zu seinem Gute in der Mahlen 
fhutt, so soIl keineswegs gestattet werden, dap ein Burger ein zwei oder drey 
Pf undt Kley undt auf der Wagen zuv iell hatte, dap es der Maller hieroon 
nehme, sondern dem Burger in seinem sadce pleiben. 

7. So aum die Maller zu ihrem Nutz und Vortheil breitte und geradte Beuttel 
vorhenken und dem Barger grab und maPig Miihl mamen warden, soIl sol
mes nam Besidttigung und erkenntnis der gebuhr gestrafft werden. 

8. Soil aum einem jeden Burger frey stehen und der Maller nimt verwehren, dap 
er in die MahJ gehen oder sein gesindt darein sdtidce, auff sei" frumt oder 
gutt adttung zu haben, wie und welmer ges talt sein gut vom Maller gemahlen 
werden soli. 

9. Dieweil auch vermuthlich, dap etz liche M aller so v ergessen sein und dem 
Burger, so gute frumt in die Mahle gesmidct, ers tes oder ander ganges ein 
ZtDO drey Melzen weip Mehl nehmen undt grab smwartz mehl ahn die statt 
vertausmen, oder sandt mit untermengen, damit gleimwohl das gewimte 

6 StAM 17 I Nr. 1380. 
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pleibe, wann nuhn ein solcher Betrug gefunden, 50 soil der Moller mit dem 
gefangnis und einer ungnadigen harten geldtstraffe unsers gnadigsten furs ten 
undt herrn verfallen sein. 

:10. Wann auch die Moller das Korn begiepen wurden, darauf dan ein probae 
gemacnt werden soIl undt mitt anderer mehr falschheit, 50 etzliche der Molier 
ausbundig wohl gelernet, umbgehen werden, als wann sie ihre s teine undt 
Zuege mU unfleipigem Werck undt Materien fullen, auch Kleyen vor MehI, 
ingleichen vor Kleyen andere unduchtige Matterien mit undermengen wurden, 
sollen sie in unsers gnadigsten fursten und herrn ernster straff genommerl 
werden. 

:1:1 . So aum ein Burger ein, zwei, drei Viertel Korn in oder auper dem Ampt 
Homberg zu hohlen hette, soll er sich mitt dem Moller und fuhrlohn vereini
gen undt keine viertel ungewogen in die muhlen fuhren lassen bey s traff 
eines gulden, 50 der Burger undt Moller erlegen und unsern gnadigsten 
fursten undt Herrn zur Straf geben sollen. 

:12. SoUen die M oller ihre gelegenheit also anstellen, dap sie bey gufer Zeit am 
Tage und Bey der Nacht zur Wegefahren dann solches bey der Nacht nicht 
wo hI in der Mahlwage zu verrichten ist. 

:13 . Soil auch alIe frucht und dap, 50 fur das Viehe geschrotten wirdt, zur Muhle 
ohngewigen nid1f gefuhret werden und dieweill hierzu keines Beuttels von
nothen und uber 2 mal nicht aufgetragen wirdt, 50 soil dem Moller von :100 Ib 
5 Ib gegeben werden. 

:14 . Was der Weitzen anlangen tut, sollen die Becker den M ollern vom viertel 
'12 Metze weitzen, '12 Metze Kleyen, ein achten theil einer Metzen mahl, alles 
geslTichen, und 'Oar 3 Pfennige wecke geben und bezahlen, dieweil aber oh ne 
dap die Moller den Weitzen verkaufen, aIs mogen die Becker mit ihnen. den 
MolIern, vergleichung halten und mit geldte bezahlen, welches ihnen beider
seits frey stehen soll. 

1..5. So auch die Moller in ihren MolIen zweierley Metzen und andere Moper het
ten, in ihrem Betrug und vortheill gebrauchten, danuhn ein solcher gefunden, 
solI ihm die falsche Metze undt Map zerschlagen und hiermit in straff ge
nommen werden . 

1..6. Dieweil auch die M aIIer auflerhalb der statt Homberg auff den anliegenden 
negsten Dar/ern fruchte hohlen und mahlen und bisweilen das strichholz 
zue ... legen undt der arme dorffmann, offtermahIs mit dem mehl so ihm der 
M aIIer gemahlen, nicht genuget ist, 50 soll ihme dem Bauersmann vergunstigt 
werden, sein Mehl auff der statt Mahlwage 14mb sein gebuhr zu uberschlagen 
undt Im nacher derselben fruchte zu nehmen undt im p ro bane zu stellen, wann 
er dann anders undt reichtlicher befindt, solI der Maller hartter und ernster 
dann sonst gestrafft werden. 

Doch vorbehaltlich dieser vorgeschriebenen Ordnung jeder Zeit zu mehren und 
zu enderen 
geben am 20. Nov. anno 1..595 

Amtmann samt Burgermeister und Rat 

Die Ordnung verbliifft durm die auBerordentlime Smarfe ihrer Anordnun
gen. Sie nimmt eindeutig den Schutz des Mahlgastes wahr und ist von tiefem 
MiIltrauen gegen den Miiller getragen. Unter den 15 Artikeln der Ordnung 
wird dem Miiller allein neunmal Strafe angedroht, und zwei weitere Artikel 
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stellen sim ganz eindeutig auf die Seile des Mahlgastes (Art. 6 und 8). Be
stimmte Formulierungen sind fUr den Muller von geradezu verletzendem Sar
kasmus, wenn es dort beispielsweise heiBt, daB kein MalleT einem Burger 
etwas z U seinem Gute in der Mahlen thutt ... (Art. 6L oder wenn von der 
Falsmheit die Rede ist, 50 etzliche der Mol/er ausbundig wohl gelernet (Art. 10). 

leder Burger der Stadt Homberg und der Fremeit, der Korn in die Miihle 
hringen lassen will, muB das Getreide vorher auf der stadtismen ItMiihlwage" 
wiegen Iassen, die skit vermutlich rucht im Rathaus wie die Wollwaage befun
den hat. Getreide, das ungewogen in die Miihle gelangt, zieht Bestrafung des 
Mahlgastes wie des Muliers nam sim (Art. 1). Das betrifft ebenso aum das 
zurn Smroten fUr Futterzwed<e in die Muhle gebramte Mahlgut (Art. 13). 

Aum wenn ein Burger in oder auJlerhalb des Amtes Korn holt oder durm 
den Muller holen lallt, darf es nimt ungewogen in die Miihle gebramt werden, 
sonst machen sich Burger und MUller strafbar (Art. 1.1). Es kann sich auch kein 
Miiller herausreden, die Stadtwaage sei rumt mehr besetzt gewesen. Die Miih
lenordnung srnreibt VOT, bey guter Zeit am T age und Bey der nacht zu fahren, 
damit gewogen werden kann (Art. 12). SmlieBlim nimmt die Muhlenordnung 
aum nom den ann en dorffmann in den umliegenden Dorfern in ihren Smutz. 
Es gesmehe oftmals, 50 sagt die Ordnung, daB die Muller den Bauern beim 
Abholen der Frumt ubervorteilten. Desha/b solle aum der Bauer das Remt 
haben, sein Mehl auff der stalt Mahlwage umb sfin Gebiihr zu iiberschlagen ... 
Der Muller lege oftmals das strichho/z (Streimholz) beL Im Betrugsfall solle der 
Muller hiirter und ernster dann sonst gestrafft werden (Art. 1.6) . 

Der Mahlgast hat beim Abholen des Getreides durm den MUlier sofort das 
Wiegegeld von '3 Hellem je ein Viertel Korn an den Muller zu zahlen, damit 
dem Miihlenschreiber das Mahnen erspart bleibt (Art. 3). Das im Laufe des 
Tages gemahlene Mehl muB nom am gleichen Tage seinem Eigentiimer zuge
stellt werdeni das wahrend der Namtstunden gemahlene Mehl ist sofort am 
namsten Morgen zu liefern, damit aum dann keine Moglichkeit zu Untersmlei
fen gegeben ist (Art. 4). Es ist dem Muller weiter bei Strafe untersagt, Ge
treide oder Mehl auf einen feumten Ern oder Boden abzustellen (Art. 4) . 

Das MiBtrauen gegen den Muller, das die Muhlenordnung durchzieht, wird 
besonders hervorgekehrt, wenn dem BUrger das Recht eingeraumt ist, dem 
Mahlvorgang personlich beizuwohnen oder einen Vertreter zu entsenden, u m 
auf sein frucht oder gut! achtung zu haben. Dieses Remt 
kann ihm der Muller nimt streitig mamen (Art. 8). Offensimtlid, hat man in 
der Vergangenheit smlemte Erfahrungen gemamt, daB die Miihlenordnung 
die Untersmleife 50 handfest herausstellt. So wird den Mullern bei Strafe 
untersagt, breitte und geradte Beuttel vorzuhangen und dem Burger grab und 
mafJig Mahl zu liefern (Art. 7). Das Mah/gut wurde fruher sems Mal aufge
smUttet. Beim dritten Mal wurde das Schrot durch den Beutel gelassen, wo
durm ein grobes Mehl entstand 7. Auf diesen Vorgang nimmt Art. 7 der Muh
lenordnung Bezug. 

7 ... Zwang- und Bannmiihlen", vgl. Anmerkung ,5. 
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Mit Gefiingnis und harten Geldstrafen werden audt die Muller bedroht, die 
so 'Vergessen sein, daB sie dem Burger, der gute Frumt zur Miihle geschickt hat, 
das weiBe gegen grob smwarzes Mehl vertausmen oder, urn das vorgesmrie
bene Gewidtt zu erhalten, Sand unter das MehI mengen (Art. 9). Mandte be
gieBen aum das Korn, urn es smwerer zu mamen oder mengen andere mindere 
Ware oder Kleie dazwisdten (Art. 10). Audt dafUr wird der Muller wegen Be
truges bestraft. SdtlieBlidt ist es audt vorgekommen, daB Muller in ihren Muh
len zweierlei Metzen oder GefaBe verwendeten. Aum solmen Betriigern 
smauen die Beamten und Rate der Stadt in ihrer Muhlenordnung auf die fin
ger, strafen sie und lassen die falsmen Metzen und MaBe zersmlagen (Art. 15). 

Der Muller hat das Mehl wiederum, ehe er es dem Kunden bringt, auf der 
Mehlwaage wiegen zu lassen. SoUte sim dabei ein Untergewimt ergeben, hat 
der Muller fUr das fehlende Mehl einen Gulden Strafe zu eriegen, so oft es 
geschieht (Art. 5). SolIte andererseits das Gewidtt der Kleie ein bis drei Pfund 
mehr betragen a1s die festgelegten Richtzahlen, hat der Muller kein Recht, das 
Obergewimt zuriickzufordem. Es soll dem Burger in seinem sacke pleiben, 
denn - so meint die Ordnung - es tut kein Moller einem Biirger etwas z u 
seinem Gute in der Mohlen (Art. 6). 

SchlieBlich legt die MuhIenordnung noch den MahlIohn, den "MohIter 
Metze" fest, der dem Miiller flir seine Arbeit zusteht. Von einem jeden VierteI 
Korn erhalt der Muller 25 Pfund, vom ScheHel 12 'f, Pfund, vom LeymeB 
6", Pfund (Art. 2). 

Das Entgelt des MulIers fUr seine Tatigkeit wird also ausschlieBlich in Na
turallohn beremnet, weil vermutlim viele Mahlgaste gar nimt in der Lage 
waren, mit barem Gelde zu zahlen. Bei Weizen muBten vom VierteI 112 Metze 
Weizen, 1/2 Metze Kleie und l/e Metze Meht alles gestrichen und fur 3 Pfen
nige Wecke abgeliefert werden. Diese Regelung war vor allem flir die Backer 
gedacht, denen es im ubrigen freigestellt war, mit den Mlillem eine Zahlung 
in Geld zu vereinbaren (Art. 14). Flir die zur Viehflitterung gesmrotene Frucht 
halte der MtilIer fUr 100 lb Frucht 5 Ib MahlIohn zu beanspruchen. Der wesent
Iich niedrigere MahlIohn erkllirt sich beim Schroten daraus, daB hierzu keines 
Beuttels 'Vonnothen und uber 2 mal nicht aufgetragen wirdt (Art. 13) . 

Die Vorschrift der MtihIenordnung, daB Getreide vor und nach dem Mahlen 
auf der Stadtwaage gewogen werden muBte, war den Mullern im 17. Jahrhun
dert ein Dorn im Auge. 1659 wandten sim siimtliche Muller 'Vor und aufler der 
Stadt Homberg an den Kanzler und Rat zu Kassel und besmwerten sim dar
liber, daB ihnen in jiingster Zeit verordnet worden sei, alles Korn, das in die 
Mlihlen gebracht werde, vorher auf der Stadtwaage zu wiegen. Vordem aber 
habe es jedem freigestanden, zu verfahren, wie er wolle. Mit diesem alten 
gebrauch sei man zufrieden gewesen, und man bitte darum, es bei der alten 
Verfahrensweise bewenden zu Iassen. In dramatisierender Form begrunden sie 
dann ihre Bitte und schildern in acht Etappen, wie sie das Korn bei den Mahl
gasten abholen miiBten, auf die Karren laden, ~ur Waage fahren, wiederum 
abtragen und wiegen, erneut aufladen, zur Miihle fahren, und danam wieder 



Eridt Kaiser 

und wieder ab- und aufladen rni.i.Bten. Kein Knemt wolle mehr bei ihnen arbei
ten wegen des auf- und abtragens der !ieben frucht ... s. 

Biirgermeister und Rat der Stadt Homberg, zur Stellungnahme gebeten, 
teilen dern Kanzler mit, die Miiller t~iten so, aIs ob es sim urn eine Neuerung 
handle, dabei sei dies alles bereits in der MUhlenordnung von 1595 festgelegt. 
Lediglim in den letzten Jahren sei durm MiBemten, durm groBe Durre im 
50mmer und ubermiiflige Klilte im Winter das mahlen gespeng [selten] gewe
sen. Man habe daher die Bestimmungen der Muhlenordnung hinsimtlim des 
Wiegens etwas groBzUgiger gehandhabt. Das sei den mollern triifflim zustat
ten kommen und dadurch vie I e anso gestrehlet und abgekehrt habe, da/3 das 
molter wohl doppelt oder dreifach im stich blieben und sie auch keinem, so 
sim dariiber beschwert, nimt einmal ein gut worden geben . . . Daher habe man 
in Consideration der Armut und uff anhaltung der burgerschafft die mehlwage, 
welme zu dem ende dazu erbauet und vom brande unbesmiidigt blieben ... 
angemstet und vor ungefahr 6 Wochen Burgerschaft und Moller durch oftent
lichen Glockenschlag zusammenberufen und ihnen samtlich anbefohlen inner
haIb ~4 Tagen sim dahin anzuschicken, dall sie nam aItem Herkommen zur 
Wage malen so llten ... Die Miiller hatten sim aber geweigert. Einer habe sogar 
gesagt, dall derjenige Maller henkenswert gewesen wiire, so zum ersten Male 
der Muhlenordnung gema/3 zur Wage gefahren ... Durm HandgelObnis hlitten 
die MUller dann jedom verspromen, sim der Ordnung gemaB zu verhalten. 
Sobald sie vom Rathaus heruntergekommen, haben sie sich. verkromen und 
nicht einmal mU ihren Wagen und Karrn in Stall, viel weniger zur Wage ge
fahren ... 

Harte Zeiten erlebten die Miihlen i m D rei Big j a h rig e n K r i e g e . 
Homberg und seine Urngebung wurden smwer gebrandsmatzt. Am ehesten 
wurden die auBerhalb des smiitzenden Mauerrings gelegenen Miihlen betrof
fen. Arntmann, BUrgermeister und Rat der Stadt Hornberg bitten 1623 die 
Regierung in Kassel urn Munition und grobes Gesmiitzt fUr das SchloB, damit 
nicht alIein dasselbe, sondern aum die urn die Stadt liegenden MUhlen de
fendirt werden rnogen 8a. Der Erfolg smeint jedom ausgeblieben zu sein. 
Die 1587 genannte II Miihle unter der Freiheit" des Hans Ell e n b erg 
tdigt nam dem 30 jahrigen Krieg den Namen "Wuste Muhle". 50 wie diese 
Miihle ihr Smicksal erlitt, gingen aum die anderen Miihlen in Flammen auf. 
1641 heiBt es von der wusten Ruckersfeldischen Muhle ist nichts zu hoften '. 

Keine Urkunde der Zeit berimtet liber rnenschliches Smicksal in den Miihlen 
und iiber das, was der rote Hahn angerichtet hat. Bezeichnend aber ist, daB die 
Muhlen im Tale auBerhalb der 5tadtbefestigung ihre Aufgabe nur nom un
vollkommen erfiillen konnten. Daher wurde innerhalb des stadtismen Mauer
rings eine Windmiihle zwismen dem Holzhauser Tor in Bruchrneisters Hain 
errimtet. Der Wirtsmaftsgarten mit dem Rundbau der Torbefestigung heiBt 

8 StAM '17 I Nr. '1380. 
8a StAM 4 h 358 Nr. 1. 

9 Homberger Stadtredmung (= StR) 1641. 
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heute noch "Die Windmuhle". Moglicherweise hat die 5tadt selbst den AnstoB 
zu dieser MUhle gegeben, damit der dringendste Bedarf an MehI gedeckt wer
den konnte. 1624 wird der WindmUller Eckart R ii ben k 0 n i g genanntl und 
es heiBt weiter an deT Windmuhlen, ist ao 1.624 abgekaufft 10. 1640 berimtet 
eine stadtische Ausgabenquittung Uber Fuhrlohn an Hans Henrich U lot h 
fUr 2 Fuhren starker Reitel zu Pallisaden, die eingefallene Mauer zwisc:hen dem 
Holzhiiuser Tore an der Windtmuhle damit zu machen 11.1.650 erhaIt Biirger
meister Martin Ell e n b erg e r dieses lahr aus deT Windmuhl1.6 Albus 12. 

lm folgenden sei nun eine Beschreibung der einzelnen Homberger Miihlen 
gegeben: 

1. Die PelzmUhle 

FUr die unterhalb des Sondersiechenhauses St. Wendel gelegene, mit zwei 
MahI- und einem 5ch1aggang versehene mitteIschlachtige Miihle taucht der 
Name "Beltzmiihle" erstmalig im DreiBigjahrigen Krieg auf. Vorher wird diese 
Miihle nach ihren jeweiligen Besitzem genannt. 1537 zahlt Conradt Sw i n 
aus seiner MUhle bunder den gueden leuthen gelegen 2 Goldgulden Mastgeld 
und 7';' Albus Grundzins. Die MUhle war dem Landgrafen dienstpflichtig und 
hatte zusammen mit den MUllem von B erg e und H e bel die Wildbret
fuhren von Ho m b erg nam K ass e I zu leisten 13. 1571 ist von lost 
Steins Muhle die Rede; er zahlt der 5tadt 6 Albus MUhlengeschoB und weitere 
5 fl 25 Albus, weiI er die Hanns-Bemhardt-5tiftung Uber Holz und Butter fUr 
Hausarme in Hohe von 100 Talem verzinste 14. Die Gemeinde WaBmuths
hausen war verpflirntet, in Jost Steins Miihle mahlen zu lassen 15. Aus dieser 
Zeit rUhrt noch der bis auf den heutigen Tag bestehende "EseIsweg", iiber den 
die Frucht befordert wurde. 

Von 1582 bis 1617 wird Biirgermeister Johannes R ii ben k 0 n i gals 
MUller benannt. Er zahlt dem Landgrafen 8 alb Erbzins und 2 Goldgulden 
Mastgeld 1 •• 1637 ist erstmalig vom BeltzmUller Iohann 5 c h r e n k e I e i b 
die Rede; worauf der Name zuriickzufiihren ist, laSt sim nidtt sagen. Es folgen 
MUller Gut h e i I 1665 und Iacob 0 b e r t hie r aus E s c h w e g e 1686. 
An weiteren MiiIlem verzeimnet das Homberger Biirgerbum: Amold Met z 
1690, Johannes He i n t z e 1691, David 5 c h m a I t z 1692, Johann Henrim 
Met z 1696, Joh. Christian Met z 1703, Johannes K rug aus der Neu
stadter Miihle in Kassel1708 17 und Johann Henrim K rug, der sim 1721 
als Eigentiimer benennt. Biirgermeister Justus Henrich K rug wird 1780 als 
Beltzmiiller genannt, Conrad K rug 1833. Der letzte Beltzmiiller war August 

10 StR 1624. 
11 StR 1640. 
12 StR 1650. 
13 StAM S. 388, 29r 

14 StR 1571:· 
15 StAM S. 390, 31v 
16 Homberger Amtsrechnung 1593 und 5 391, 6r 
1.7 StAM Kataster A 5 Stadt Homberg, 5 681. 

• 
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S c had e, der die Mehlherstellung im J ahre 1902 aufgab. Heute ist das 
Miihlenanwesen nur noch Wohngebaude der Familie Schade. 

2. Die G I a s w a I t - u n d K u p fer m ii hie 
Der Salbucheintrag von 1537 loh. Kangiej3er 18 zinst zwei Goldtgulden Mast

geldt von glaJ3waltmeolnn unnd heart zu deT Kupferschmitten beweist, dag 
Glaswalt- und Kupfermiihle eine Miihle bildeten, bei der offensichtlich die 
Kupferschmiede den Vorrang vor der Glaswaltschen MahlmiihIe hatte. Die 
G I a 5 w a 1 cl m i.i hIe srneint bereits urn 1.500 abgebrannt zu sein. Probst 
Henricus 5 I u t z vom Kloster St. Georg zu Homberg bekennt, dag aus dem 
Testament des Johannes G 1 a 5 e w a I cl und aus einigen Zetteln und Sriefen, 
die Rentmeister Hen r i c h von Wildungen Zll Homberg ihm iibergeben 
habe, die Gerechtigkeit des Johannes Glasewald an der verbrannten Miihle 
beneben Redderhennen Mahle hervorgehe, und dag diese dem Kloster zum 
Seelgerede tibertragen worden sei 19, 

1587 ist Hans D 0 r w i r t h Miiller der Mahlmiihle und der Kupferschmitte. 
Er zahlt 10 Albus Erbzins an den Landgrafen, 10 Albus an das Spital, 4 Albus 
4 HelIer an den Gotteskasten, 3 Albus 2 HelIer an Raabe Gosweins Erben und 
40 Albus an die Renterei in Marburg 20. 1593 hat er 2 fl 20 alb. Mastgeld zu 
erlegen, und 1.608 zinst er der Stadt ein Fastnachtshuhn. Vom gIeichen Jahre 
1593 an wird auch Eckhart Dorwirth und seine Kupferschmitte genannt. Offen
sirntlich sind nun die beiden MUhlen getrennt: Hans Dorwirth betreibt die 
wiedererrichtete Mahlmiihle, Eckhardt die Kupferschmiede. Mit dem beginnen
den 1.7. Jahrhundert ist die Bezeichnung GlaswaltmUhle voIlig verschwunden; 
es ist nur noch von der KupfermUhle die Rede und vom KupfermUller, der auch 
die Mahlmiihle betreibt. 

AIs KupferhUtte - eine zweite befand sich noch oberhalb von Holzhausen -
hat die Miihle bis ins angehende 18. Jahrhundert Bedeutung besessen: Sampt 
andern Kupferschmitten im Lande ersetzt die KupferhiUte dem Landgrafen das 
Kupfergeriit, indem sie gegen das alte neues austauscht 21. Verschiedentlich hat 
die Schmiede auch die schweren Braupfannen fUr die beiden Homberger Brau
hauser hergestellt. 1.709 wird kein Kupfer mehr verarbeitet. In die Kupfer
mUhle zieht eine EisenschmeIzhUtte ein, die bis 1.745 bestehen bleibt. Dann 

• 

beschliegt man, sie in den "HammerLl bei Holzhausen zu verlegen, weil etliche I 

lahr hintereinander die Fluten in den Schmelzofen der alten Hutte gestiegen 
und jedesmal etliche J:oo T aler Schaden getan , , . 22. Danach wird eine Papier-
muhle in dem Gebaude eingerichtet. Sie wird auch 1.783 und 1.805 erwahnt 22a, 

1.833 wird Gottfried A s m u s als Eigentiimer dieser Pappiermuhle, so dem 
Herrn Geheimen Kammerrath von Schmerfeld lehnbar, genannt 23. Unter den 

:18 siehe: KortI'ockmiihle. 
:19 StAM KlosteI' HombeI'g :1.50.5 Jan. '13. (VgI. aum Hohlebarnsmiihle). 
20 StAM S. 39'1, 6', 
2'1 StAM S. 390, 3'1v, 
22 StAM.5, NI'. 2203. 
22a StAM 330 HombeI'g Paket 29. 
23 StAM 330 HombeI'g, Paket 27, Verz. d. Miihlen :1833. 
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Kupfermiillem lassen sich vom 1.7. Jahrhundert an nachweisen : 1.6,7 Johannes 
5 tar eke n, 1680 Wall r a b e und Christoph 5 c hell has e, 1686 
Johannes 5 c hell has e, 1701 Oswald A s m us", 1736 Joh. Christoph 
A s m us, 1741 Joh. Henrich A s m u 5 I 1.754 Christoph A s m u s 24&. 

Im Inventarium des 1.773 verstorbenen Christoph A s m u s wird dessen 
altester Sohn Johann Henrich aIs Nachfolger benannt; ihm fallt die erbeigne 
Miihle samt alien Miihlengeratsmaften zu. Ober die Miihle heiBt es, sie sei mit 
zwei Mahlgangen und einem Schlaggang versehen 25. 1833 ist der MUller 
Friedrich As t Eigentiimer der Mahlmuhle 23. 1896 hat ein GroBfeuer Okono
miegebaude und Scheune der Miihle vernimtet 26. Danach ist der MUhlen
betrieb nicht mem aufgenommen worden. Von 1.900 bis 1.910 beherbergten die 
Gebaude eine Korkstopfenfabrik. Von 19,7 an wurde dann nommals die 
Mahlmiihle von ihrem EigentUmer MUIlermeister 5 c h net tIe r in Gang 
gesetzt, bis sie 1.962 endgiiltig stillgelegt wurde. Heute dient sie als Wohnhaus. 

3. Die Ho hIe b a ch srn ii hIe 
Das letzte nom erhaltene Miihlrad in Homberg dreht sim in der iiber der 

Kupfermiihle versted<t irn. TaIgrund Iiegenden Hohlebachsmiihle, bei deren 
Anblick man an Eichendorffs "Taugenichts" erinnert wird. Der Name Hohle
bachsmiihle ist von jenem Bachlein hergeleitet, das durch den Hohlen Graben 
in die Efze miindet. Heute heiBt dieses Wasser Hegebrunnen oder Hegebom. 
Ho I a b a c h war eine Siedlung, die bereits in friihen Fuldaer Urkunden irn. 
Zusammenhang mit M a r d 0 r f und Ho 1 z h a use n genannt wirdi es ist 
durchaus moglich, daB die Bezeichnungen Hohler Graben und Hohlebachs
miihle auf diese Wiistung hinweisen. Von HohlebamsmiiIlern ist allerdings 
erst im 17. Jahrhundert die Rede. Vorher ist die MUhle rue so benannt worden. 
Fest steht, daB die Hohlebachsmiihle die einzige Iandgr;Hliche Miihle im Stadt
gebiet von Homberg war 27 und mit zu den altesten Miihlen gehort. In einer 
Ausgabequittung von 1.41.5 heiBt es: 2 Pfund dern molnere vor Ysenn zu un
sers gnadigen Herren molen 28. 1.587 findet sich unter den Ll:indereien der Miihle 
der Hinweis auf ein geringes Cartlein, darauf die alte Mohle gestanden 29. 

Warum gerade diese verkehrsmaBig ungiinsHg gelegene Miihle Iandgraffich 
war, mag aus einer Besmreibung von 1.748 erhellen, in der es heillt: Die Hol
bachs Miihle, Hennann Rap geharig, ist Erblehen van gndstr. Herrschafft laut 
Lehnsbrieffs dd. Cape! den 2Z. April '732; hat 2 unterschliigige Mahl- und 
~ Schlaggang und kann wegen des Erwerbs urn deswillen etwas haher als die 
Bischoffs-Muhle gesdlatzt werden, weilen diese wegen einer unter das Rad 

23 StAM 330 Homberg, Paket 27, Verz. d. Miihlen 1.833. 
24 StAM Kataster A 5 Stadt Homberg, 5 . 676. 
24a StAM 330 Homberg, Paket 35. 
25 StAM 330 Homberg, Paket 28. 
26 Homberger Stadtchronik, Band 2. 
27 StAM 5 388, fol 28r. 
28 StAM HAR 141,. 
29 StAM 5 391 fol 5r . 
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flieflenden Quelle, deT Hegbrunnen genannt, fast gar nicht zufrieret, mithin 
wann die ubrigen stillzuhalten genothigt sind, diese dennoc:h umgehen und 
mahlen kan "'. 

• 
'537 wird die Miihle von happel rederhen, auch Henne Rod er, verwaltet. 

Er hat jahrlich '3 Viertel Korn, If, Viertel Weizen zu Dstern, 5 Goldgulden, 
5 Albus fUr die Mast ven 2 Sdtweinen, 1.00 Eier auf Ostern Zll Fladen, 2 Met
zen Korn und , Huhn fUr den Landknecht zu leisten ". AIs weitere Verpflich
tung bestimmt das Salbuch von '537 : In obgemelt meoln ist zu malIen "er
pflicht das dorff marttorff und wan ane seolichen meoln oder wassergang zu 
bauhen odeT bessern 'Von neoten, seolichs geburt dem greffen am walde rnit 
alIen seinen dorffenn an der Efftz, nemlich hebel, martdorff und die "om berig 
die ander helf!t zu machen, es sey gleich zu decken odeT anders dam, was am 
mealn zeuge bricht, geburt dem meolner zu machen, den dorffen die tUTe. Tat
sachlich ist die Hohlebamsmiihle die einzige MUhle gewesen, die his zur Auf
hebung des MiihIenbanns ,837 das Sannrecht ausgeiibt hat. Sei der Pelzmiihle 
war das Recht vermutlidt smon friiher aufgegeben wordeni denn unter den 
Homberger Miihlen wurde auf Grund des Gesetzes vom 30. Dezember 1837 
eine Entsmadigungsverhandlung nur wegen der Anspriime flir den Bann
miiller Heinrich 5 c h mid t in der Hohlenbachs-Miihle bei Homberg gefiihrt. 
Er mamt eine Entsmadigung wegen Aufhebung des ihm der Gemeinde Mar
dorf gegeniiber zustehenden Miihlenbannrechts gel tend, durch das bisher die 
Mardorfer Mahlkunden mit Korn, Weizen, Gerste, Bohnen und Erbsen in seine 
Mlihle gebannt gewesen seien 32. 

'574 ist die landgrafliche Miihle im Sesitz von Hanns von F r i e I end 0 r f , 
der Widc.e genannt. Die Zins- und sonstigen Verpflimtungen entspremen im 
wesentlimen nom denen von 1537. flir die Mast von zwei Smweinen hat er 
5 Gulden 5 Albus zu zahlen: SolI eines einen gulden wertt sein, die 5011 er 
miisten, his eins dreier goltgulden wertt ist 33. -

'582 wird die Miihle Widees mhaln genannt, '593 ist Jorg WeHlenstein der 
neue Besitzer; er zahlt 5 fl 1.4 alb an Mastgeld. 1.608 zinst unseres gni:i.digen 
fursten und Herrn M 0 I e i m Cat zen s t e i n 1 fastnamtshuhn an die 
Stadt Homberg 54. Die Sezeichnung "Mole im Catzenstein" ist bis dahin noch 
nie aufgetaumt. Unter den Katzensteinen sind zwei aufragende BasaltfeIs
steine zu verstehen, die aum heute nom hinter der Hohlenbamsmiihle im Wie
sengelande stehen und diese Bezeidmung tragen. 

Das Homberger Biirgerbum nennt 1.61.5 zum ersten Mal als M511er im Ho
lenbach Johannes B a u r. Es folgen Alexander S a u r ,6'7-36, Hermann 
Dip p e I sen. ,652, ,674 ist der Sohn des Bachmiillers zu Melsungen Hans 

;0 Spezialbeschreibung der Stadt Homberg 1.748, bearb. v. Norbert Se hie k, -+-
Homberger Hefte 2166. 

;1 StAM S ;BB fol ;1.'. 
;2 StAM 1.Bo LA Homberg, Nr. n und ;5. 
33 StAM S 390 Eo! 3'" 
34 StAM StR 1608. 
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Aus der Geschichte der Homberger Muhlen 

Dip p e I sen. 1652, 1663 wird die Witwe des Holebachmullers Johannes 
Ho r 5 t rn ann genannt 34&. 1674 ist der Sohn des Bammiillers zu Melsungen 
Hans Curt RoB in der MUhle. 1725 beremnet sim Hermann RoB, Hole
bamsmUller, Fuhrlohne fUr Steinfuhren nam Homberg 34b. 1833 ist vom Bann
mUller Heinrim Se h mid t die Rede. Urn 1900 ist die Familie Ri e d e r in 
der Miihle ansassig, die den Betrieb 191.0 an den aus OstpreuBen stammenden 
Muller Karl N e i del abgibt. Dessen 5ohn, der Mullermeister Karl Neidel, 
fuhct die Muhle noch heute. 

4. W u s t eMu hie 
Eine gegen Ende des 16. Jahrhunderts benannte Mahle unter der Freiheit 35 

kann nam Hinweisen auf ihre Lage und im Vergleich mit den anderen Miihlen 
als die spater sogenannte WUste MUhle angespromen werden. Sie lag ehedem 
zwischen der Holebachs- und Bischofsmuhle etwa an der 5telle des Miihlen
grabens, wo sim zu Beginn dieses J ahrhunderts die alte Homberger Klaranlage 
befand. Diese Mtihle mit zwei Mahlgangen wurde 1721 die Wuste-, Ochflen
oder loachims-Muhle genannt" und hat bereits 1833 nicht mehr bestanden 57. 

Da sie vOllig vom Erdboden versmwunden ist, wissen nur nom einige alte 
Homberger BUrger aus miindlicher Uberlieferung von ihrer Existenz. Eine Ur
kunde von 1493 laBt sim nam genauen Vergleimen am ehesten auf diese MUhle 
beziehen. Gele 5 ti Ben, Burgersche zu Homberg und ihr Bruder Johannes 
haben je zur Halfte eine moln under der freiheit an der effze von ihren EItem 
geerbt. Sie verkaufen diese MUhle, die adam T z a e n in dieser zyt in ne hat, 
ihrem Vetter Johannes 5 U Ben, Schoffen zu Homberg, und dessen Ehefrau 
Gelen fUr 15 gute rheinisme Gulden und lassen diesen Vertrag von Biirger
meister Wendeln FIe m y n g in Homberg durch Siegel beurkunden 37&. 

1606 war die Miihle im Besitz von Hans E 11 e n b erg, der Mastgeld an 
das landgriifliche Amt zu zahlen hat. Ebenso wie die anderen Homberger Efze
miihlen dUrfte aum diese zu Beginn des DreiBigjahrigen Krieges zerstort wor
den sein. Danach hat sie den Namen "Wiiste Miihle" angenommen, der auch 
dann nom im Gebraum war, als die Miihle wieder normal arbeitete. 1.620 und 
1676 wird die MUhle als G r ii n i n g s m U hIe bezeimnet, einmal unter 
Johann Adam 5 t i rn, dem Homberger Gasthalter", das andere Mal wird 
die Tochter des verstorbenen Griiningsmiillers benannt 39. Aus cler auch heute 
noch vorhandenen Lagebezeichnung "Auf dem Griining" laBt sich die Muhle 
eindeutig lokalisieren. 1698 aber taucht wieder ein "Wiistemiiller" auf, der 
- vermutlich durch 5chreibfehler - bald Caspar 5 pen er, bald Caspar 

J4a StAM HAR 166J. 
J4b StAM JJO Homberg Paket J7. 
J5 StAM S J91 fo1 5' und AR 1609· 
36 StAM Kataster A 5 Stadt Homberg, S. 662. 
37 StAM 330 Homberg, Paket 27, Verz. d. Hbg. Miihlen 1833. 
37a StAM XII Stadtkirme Homberg, Hospital zum Heiligen Geist 1493 Dez. 20. 
J8 StAM HStR 1620. 
J9 SIAM '7 I Nr. 1J8411J85. 

• 
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5 c hem e I und C. 5 pen del (1694) heillt. Wenige Jahre spiiter wird Jere
mias 5 pen e r,der Sohn des Wiistemiillers genannt. Von 1700 his 1800 

kennen wir folgende Wiistemiiller: 1700 Christoffel Dip p e 1. Er ist - wie 
aus den verscniedenen Vornamen def Ehefrauen hervorgeht - nicht mit dem 
urn die gleiche Zeit in der Bischoffsmiihle vorkommenden MUller gleichen Na
mens identism. 1721 ist Johann Nicolaus E u I Wiistemiiller, zahlt def gnadi
gen Herrsmaft 2 fl [florin] 2 alb [albus] Mastgeld und Ieistet einer weiteren 
groBen Zahl von Personen Grundzins von der ihm erb- und eigentUmlichen 
Miihle 40. Von dem Miiller Joh. Henrim 5 e h r geht die Miihle 1820 mit 
Scheuer, Stallung, Garten, Wiesen und Ad<erJand fUr 2150 Taler in die Hande 
des Verwalters Jochen R 0 cl e liber 41, Nach miindlidter Oberlieferung war die 
Wiiste Miihle in den Ietzten Jahrzehnten ihres Bestehens zugleim aum l<>h
miihle, in der die aus dem Kellerwald geholte Eimenlohe wie Hikksel zer
sdmitten wurde. 

5. Die Bi sc hof s miihle 

Unmittelbar am Fulle der heutigen Wilhelm-DiUch-Stralle, jenes mittelalter
lichen Weges, der vom Unteren Freiheiter Tor ZUT Efze hinunterfuhrte, besaB 
das 1.368 gegriindete Hospital zum Heiligen Geist seine Miihle. Ob diese 
Miihle smon vorher im Besitz der Wollhandlerfamilie B i 5 C h 0 f war, aus 
der der Hospitalsgriinder hervorging, laBt sim nicht ermitteln. Durch das 
16. Jahrhundert hindurm spremen jedom die Urkunden von des Spiltals 
meolen genannt bischoffmeolen an der Efze gelegen. Vom 17. Jahrhundert an 
ist dann iiberwiegend his in die Gegenwart hinein von der Bismofsmiihle und 
vom Bischofsmiiller die Rede. Die Bezeidmung II Spitalsmiihle" kommt vom 
17. Jahrhundert an nimt mehr vor. 

AIs erster Bischofsmiiller wird Henchen Z i m mer 1.574 iiberliefert 42; ihm 
foIgt Hans D i t h m a r 158743. Danam hat die Familie Dip p e I als Miih
lendynastie in ftinE Generationen die Muller gestellt, ein Vorgang, der bei den 
Homberger Miihlen sehr selten ist : Hans Dip p e 1 gen. Zimmerhans, ist 1593 
der erste in der Familienreihe 44. Wie stark Person und Betrieb noch miteinan
der verschmolzen sind, beweist der Beiname, in dem vom Volksmund der Name 
des friiheren Miillers Zimmer weitergegeben wird. Hans Dippel zinst dem 
Landgrafen 2 Goldgulden Mastgeld fiir die Mast eines Smweines. Es foIgen 
dann Hermann DippeI45 1644, Henrich DippeI1645 .. , Georg DippeI1688 47, 

ChristoffeI DippeI1692, 1721 48 und DippeI ReI. 1748. 

40 StAM Kat. A 5, Stadt Homberg, S. 662 H. 
4"1 StAM 330 Homberg, Paket "16. 
42 StAM S 390 fol. 3"1 Y • 

43 SIAM S 39' foI 6'. 
44 SIAM AR 1593. 
45 StAM Homberger Burgerbum (= BB) "1644. 
46 StAM ebd. 1645. 
47 StAM ebd. 1888. 
48 StAM Kat A 5 Stadt Homberg 1721, S. 655. 
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Hermann Dip p el, der das Anwesen im 30 jahrigen Kriege betreut, mug 
aus der Reihe der Dippels herausgeragt habeni denn auch er wird namens
gebend. 1.706, als inzwisrnen langst zwei weitere Dippel durch die MUhle ge
gangen sind, taucht der Name , .. Hermanns Miihle" auf 49. Vielleicht gibt ein 
Hinweis vom Jahre 1.61.9 50 AufschluR, wo die MUhle a1s unstiit bezeidmet 
wird. Moglicherweise hat sie Hermann Dippel danach wieder neu erstehen 
lassen. 

Bischofsmiiller Nicolaus U 11 r i ch, aus der Glockengiellerfamilie, wird 
'748 als Eigentiimer genannt ". ,833 gehort die Miihle der Witwe des Milllers 
Scharf (Scharfs Muhle) 52, von der 5ie an die FamiUe P flu g iiberging, die 
auch heute noch den Mahlbetrieb unterhalt. Ehedem gaben zwei Miihlrader der 
mit 2 unterschlagigen Mahlgangen und , Schlaggang ausgestatteten Miihle ihr 
auileres Geprage. Schon Wilhelm Dilichs Homberg-Stich von '59' stellt die 
MUhle mit den beiden Radem dar. 1.927 sind diese Wahrzeichen der Bisrnofs
mUhle abgebaut und durch eine Turbine ersetzt worden. 

Die Verpflichtungen der Bischofsmiihle waren durch die Jahrhunderte ziem
Uch stetig. Sie hatte auiler den Abgaben an den Landgrafen der Stadt 6 Albus 
Miihlengescholl zu entrichten, femer , Fastnachtshuhn uf Faf3nacht oder Brod
dentag. Hans D i t h m a r zahlte denen von Wildungen 6 Viertel Korn und 
dem Spital 6 Metzen Weizen und 6 Viertel Korn. Die MUhle war dem Land
grafen diensthafftig, Leimen und kaligk zu fuhren, wenn man am Schlof3 baut 
oder bessert 53. 

6. Die M ii h I b erg 5 m ii hie 

An die Bischofsmiihle schloll sich in ostUcher Richtung an der Efze die Miihl
bergsmUhle an .. die man etwa auf der Hohe des heutigen stadtismen Gaswerkes 
vermuten muB. Weiter in Richtung Kloster folgte dann in kurzer Entfernung 
die Wulbergsmiihle, gelegentlich auch Ullbergsmiihle genannt.lhrSchicksal ver
bindet sich eng mit dem der Miihlbergsmtihle, die beide heute nicht mehr be
stehen. Gesichert diirfte sein, dall sich die Flurbezeichnung "Am Miihlberg" 
ehedem auf den Hang vom Holzhauser Tor zur Efze hinunter bezog. Da in die
sem Abschnitt zwei Miihlen standen, hat man die eine MUhlbergs-, die andere 
Wulbergsmiihle genannt. Falsrn ist in jedem Falle die Meinung, es habe sich 
bei beiden Bezeichnungen urn die gleiche Miihle gehandelt. '582 wird die Mo
lenbergsrnUhle genannt, die der Stadt Zinszahlungen Ieistet, wahrend gleich
zeitig die Miihle des Balthasar RUc k e r s f e I cl erwahnt wird, dessen Vor
laufer 1.555 , .. MUller, Wuelbergerli genannt wird 54. 

49 Homberger Grenzkarte von 1706 (Heimatmuseum Homberg) und StAM Kat A 5 
Stadt Homberg 1721, S. 642. 

50 SIAM HSIR ,6'9. 
51 Homberger Hefte 2166, S. 30 H. 
52 StAM 330 Homberger Pak. 27, MiihIenverzeichnis 
53 SIAM S 388 101 29'. 
54 StAM HB '555· 
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Erst die Homberger Grenzkarte von 1706 verzeimnet die Miihlbergsmiihle 
gar nimt mehr, sondern nennt sie nach der benachbarten, langst eingegangenen 
Anlage die "Eckhardts Mtihle" (Wulbergsmtihle). 1608 wird zum letztenmal 
zwischen den beiden Miihlen untersdtieden 55. Danam aber wird es still urn die 
Miihlbergsmtihle, die wahrscheinlich gleichfalls im Dreilligjiihrigen Krieg zer
stort worden ist; Namen von MiilIern sind uns von dieser Miihle sogar bis 1651 
rucht iiberliefert. Das zerstorte Anwesen ist demnam gleich nam dem 
groBen Kriege wieder auf den Triimmem der alten Gebaude aufgebaut worden, 
aber der alte Name in Vergessenheit geraten. Aum die benambarte Wulbergs
miihle, die denen von Riit'kersfeld gehorte, ging in den Wirren des DreiBig
jahrigen Krieges unter und ist niernals wieder zum Leben erwet'kt worden. Da
ftir aber scheinen die von Rtit'kersfeld, denen die benachbarte Wulbergsmtihle 
gehorte, nun auf die wiederaufgebaute ehemalige Mtihlbergsrntihle Einfl~ 
gewonnen zu haben. JedenfalIs zinst der neue Miiller Christoph B a u e r in 
der wiedererstandenen MiihIe 1651 an die Rtit'kersfelder Erben 56. 1657 ist 
Eccart Ba u e r in der Mtihle; ihm folgen weitere Vertreter dieser Familie 
fUr ein Jahrhundert. Nach Eccart 57 heiSt die Mtihle in der Folge "Ecchardts 
Mtihle". Es folgt schlieSlich Amold Bauers Witwe 1721 58, deren Besitz bezeich
net wird als eine Mahle mit zwey Mahlgangen sambt scheur Stallung und 
Hotereyde an der Efffl gelegen, die Miihlbergs Miihl genannt. 

1748 ist Liborius Ba u e r der letzte Vertreter seiner Sippe in der MUhle. 
Unter ihrn wird die Mtihle sowohl aIs Mtihlenbergs MUhle als auch "Ullbergs
mUhle" (= Wulbergsmiihle) genannt " , ein Beweis, doS der Besitz vordem 
aus beiden Mtihlen vereinigt worden ist. Im 19. Jahrhundert zieht eine Familie 
P fIe gin g in die MUhle ein und gibt ihr den Namen "Pflegings Miihle": 
1833 wird der MUller Justus Pfleging genannt 60"845/46 ist Eckhard K a u f
m ann Besitzer der Mtihle 61 bis zu seinem Tode 1859. Die Mahlmtihle hat 
erst zu Beginn dieses J ahrhunderts ihre Tatigkeit eingestelIt. 

7. Die WulbergsmUhle 

Die WulbergsmUhle vor dem Holzhiiuser Tor un term Wulberge gehort mit 
zu den aItesten Miihlen der Stadt; einige der Urkunden, welche die MUhle be
treHen, gehen auf das Jahr '343 zurUck. Dort ist von der mole zu Hombergk 
unterm Wulbergk die Rede. '343 anerkennt und bUligt Landgraf Heinrich zu 
Hessen die Obergabe besagter Miihle (dieti molendini) nach der Abschatzung 
durch Meiningeto de Cunesfelde rectore capellae in castro Romberg fideli suo 
Alberto de Riickerstelde [M. de c., den Pfarrer der Kapelle im SchloS zu Hom-

55 StAM HStR 1608. 
56 Homberger SteueransdUag 1.651:. 
57 SIAM '7 I Nr. '384' 
58 StAM Kataster A 5 Stadt Homberg, Steuerstock v. 1.721., S. 642 . 
59 Homberg 1:748, Karl Me e r 5, Die Einwohner und ihr Gewerbe; -.. Homberger 

Hefte 1!l.965, Homberger Hefte 2!l.966. 
60 StAM 330 Homberg, Paket 27. 
61. Homberger Stadtchronik, Band 2. 
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berg an seinen getreuen Albert von Riickersfeld] 62. Dieser ist der Ahnherr der 
Homberger Familie R ii eke r s f e Id. 

1418 verkaufen Lotze H a I b k nee h t und fila seine eheliche Wirtin ihr 
Recht an der halben molen, die sie von den Ruckerstelden zu Waltrecht erhal
ten haben, an Kuntze S t rub e n und Else, seiner ehelichen Wirtin 63; 1440 
verkauft Lotze Halbknecht die andere Halfte der Miihle gleichfalls an Kuntze 
5truben. Auch Johann H a I b k nee ht, Altarist im 5pital der Freiheit zu 
Homberg hat offensichtlich noch Anspriiche an der Wulbergsmiihle; denn er 
verkauft 1461 alle seine Rechte Albert van Ruckersfelden, Margarethen seiner 
Hausfrau und lohann Ruckersfelden, seinem Bruder. Der Verkauf wird von 
Modestus Los c he, Altarist der Capellen ut der Burg Hombergk bestatigt 64. 

Johann Halbknecht scheint iibrigens aus Homberg zu stammen; sein Name 
taucht namIich 1413 als Homberger in den Studentenmatrikeln der UniversiHit 
Erfurt auf. '474 vermacht Johannes Riickersfelden des jungen Hennen 50hn 
Annen We 1 t ere n, seiner Verwandten im Kloster St. Georg in Homberg 
'5 Viertel Korn und 4 Ib Geldes aus der Muhlen aut der Etse bei Homberg 65. 

Genauere Verpflichtungen der Miihle liegen aus dem ,6. und '7. Jahrhundert 
vor. 1555 ersmeint im Homberger Biirgerbuch Hans Reineck, der Muller, Wul
berger. Er diirfte '57' und '58266 die 6 Albus Miihlengescholl an die 5tadt 
gezahlt haben und ein Fastnachtshuhn. Auch ,608 und ,609 tauchen die glei
chen stadtischen Einnahmen aus der Wulbergsmiihle auf 61; 1537 zinst paltha
sar R ii eke r s f e I den 66 Miihle unter der Freiheit an der Efze 2 Goldgul
den Mastgeld; Balthasar R ii eke r s f e 1 den ist verheiratet mit Katharina 
Me y e r 66. Das 5choffengeschlecht der Me y e r kam von Wildungen iiber 
Wetter nach Homberg und erscheint auch in der Ahnentafel Goethes 69. Balt
hasar Riickersfelden erhalt aulSerdem aus der benachbarten Kurzrock-Miihle 
Mastgeld 70. Wie auch die Bischofsmiihle war die Wulbergsmiihle verpflichtet, 
dem Landgrafen 5panndienste zu leisten und Lehm und Kalk auf das 5chloll 
und in den Renthof zu fahren, wenn dort gebaut oder ausgebessert wurde 71, 

Das hat sich bis 1574 nicht geandert. 158772 hat Cathrein Riickersfelden eine 
Milhle un term Milhlberg. Sie zinst 12 Viertel Korn und 2 Hiihner, dem Land
grafen 2 gfl, dem Landknecht 2 Metzen Korn, der 5tadt 6 Albus; ferner 2 fl 

62 Nach einem bisher unbekannten Kopialbuch des Hospitals zum Heiligen Geist in 
Homberg, aufgezeichnet urn 1600 (Homberger Heimatmuseum). 

6J .bd. 
64 ebd. 
65 StAM Kloster Homberg 1474 Okt. 16. 
66 StAM HStR 1571 und 1582. 
67 StAM HSIR ,608/0<}. 
68 SIAM S J88, Eol 29'. 
69 C. Knetsch, Homberger Geschlechter ~ Naduichten der GeseIlschaft fUr Familien-

kunde 1926, Nr. 5, 58. 
70 StAM S 388, fol 29r, 
7' SIAM S J88, Eol 29'. • 
72 StAM S J9', Eol 5'. 
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8 albus, 1. Gans und 2 Huhner an Eckhardt feiggen und denen von Baumbam 
8 Albus. 

Im Dreilsigjahrigen Kriege geht die Miihle zugrunde und wird nie wiecler 
aufgebaut; nun beteiligen sim die Riickersfelder am Aufbau der Miihlbergs
miihle. 50 geht fiir die Zukunft der Name der Wulbergmiihle auf die Miihlbergs
miihle liber, und beide Bezeichnungen werden im 18. Jahrhundert vollig gleich
bedeutend nebeneinancler fur die Miihlbergsmiihle verwendet, die damit das 
Erbe del untergegangenen Wulbergsmiihle antritt. 

8. K 0 r t roe k s M ii hIe 
In unmittelbarer Nambarsmaft zur Wulbergsmiihle in Rimtung auf das 

Kloster zu lag ehedem Kortrocks Miihle, an einer 5telle also, die fiir ein Miihl
rad nimt besonders giinstig war. Man kann daraus folgem, daB es sich nur 
urn eine kleine Miihle gehandelt haben kann, die urspriinglich MahlmiihIe war, 
spater aber wohl aussmlieBlim als 5ch1eifmiihle verwendet wurde. 

1.399 geben Henze Ko r t roe k und Gele seine eheliche Wirtin ein Revers 
und bekennen, daB ihnen die Miihle von Hennen ufm Hobe und Nosen seiner 
Hausfrau zu WaItrecht gegeben worden sei 73. Es hat den Anscheinl als ob 
Balthasar R ii eke r s f e 1 d aus der benambarten Wulbergsmiihle zugleim 
aum mit Kortrocks Miihle belehnt war; denn er zahlt '537 und 1587 jeweils 
2 Goldgulden Mastgeld aus Kortrocks Miihle, an die 5tadt fallen 6 Albus 
MiihlengesmoB. 

Man kann vermuten, daB die Kortrocks Miihle als Mahlmiihle kein allzu
langes Leben gefiihrt hat; dafiir war sie zu kleinl zu ungiinstig gelegen und 
augerdem von einer ganzen Kette leistungsfahigerer Miihlen u m g e ben. 
Der Name Kortrodc:. weckt Erinnerung an die alte Gloc:kengiegerfamilie und die 
miUelalterlichen Kupferschmiede. 50 liegt es auch aus diesem Grund viel naher, 
in der Kortrocks Miihle in erster Linie eine 5chleifmiihle zu sehenl eine Miihle 
mithin, die von ziinftigen Meistern der Metallbearbeitung (Messerschleifer, 
Sch.miede) betrieben wurde. Urn 1.492 tauchen ein Petze, Cuntze und Hinritze 
Ko r t roe k in Homberg auf 74, die beiden ersten zahlen Grundzins, Hin
ritze dagegen Erbzins, was auf eine Erbleihe hindeutet. Da der Landgraf das 
ziinftige Handwerk der Sch.miedel Messersch.miede, Lohgerberl Wollenweber 
mit solmen 5mleif-, Loh- oder Walkmiihlen belehnte, diirfte wohl aum Hin
ritze Kortrock als Schleifmiiller gearbeitet haben. Hinritze oder Hen Kortrock 
war tatsamlim Kupfersdunied und zugleim der bedeutende Homberger Glok
kengieger, dessen Glocken von 1.495 his 1.532 iiberall in hessischen Landen 
datiert sind; 1.506 findet sich ein Hinweis auf Henne Kortrock genannt Kan
giBer 75. In einer Urkunde bekennt Henne Kortrock, dag ihm die Priorin Anna 
v 0 n D ern b a c h und der ganze Konvent des Klosters St. Georg zu Homberg 
einen Garten iiber Kortrocks Miihle zu Waldremt gegeben habe. 

73 Kopialbuch des Hospitals zum Heiligen Geist in Homberg (Archiv Heimatmuseum 
Homberg). 

74 StAM Rentmeisterrechnung Homberg '1492. 
75 StAM Kloster Homberg, 1.506 (vgl. aum Kupfermiihle). 
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Hen Kortrodc hat seine GlodcengieBerwerkstatt vor dern Obertor gehabt, 
seine Schmiedearbeiten dtirfte er in Kortroeks Miihle erledigt haben, wo auch 
alle seine Nachfahren Kupfer bearbeiteten. Von einem der Kortrocks liegen 
zahllose van ihm gefertigte BohrmeUSel im Heimatmuseumj er hat sie fUr den 
Brunnenbau auf dern Homberger Schloll in den Iahren 1607 bis 1612 gefertigt, 
Es spricht nichts dagegen, daB aum diese Arbeiten in Kortrocks MiihIe ent
stanclen sind. 

Den DreiBigjahrigen Krieg hat diese Miihle nimt iiberstandenj sie wird in 
der 2. Halfte des 17. Jahrhunderts nirgends mehr erwahnt. Ganz simer aber 
dUrfte sein, daB von del ersten Erwahnung del Miihle im Jahre 1399 bis zu 
ihrem Untergang nur die Kortrocks ein- und ausgingen. 

9, Die Walkerniihle 
Urn 1400 haben eingewanderte Friesen und Flamen die Handfertigkeit der 

Wollweberei aus ihrer Heirnat mitgebracht und in Homberg heimisch gemacht. 
Bald darauf besaBen die Fleminge gemeinsam mit den Wollwebern bey der 
prucken beim Closter an der Effz gelegen 76 eine Walkmtihle, in der die Tuche 
gewalkt, dos heillt in Bottichen durch eine WalkflUssigkeit gezogen wurden, 
welche die Faserdeeke dichter rnachte, 1446 verkauften die Flemminge und 
Wollenweber zu Homberg einen Wiesenflecken bei ihrer Walkmiihle unter dem 
Kloster an den ganzen Konvent des Klosters St. Georg bei Homberg 77. 

3 HelIer Erbzins zahlte das Handwerk der "Wulleweber" durch das 16, Iahr
hundert hindurch an den Landgrafen 78 und 6 Albus MiihlengeschoB an die 
Stadt 79, Welch wachsende Bedeutung die Wollweber gewannen, zeigt sich 
darin, daB 1593 1 fl1 Albus Erbzins aus drei Walkmiihlen zu zahlen war 80, Ob
wohl das Wollweberhandwerk nam dem DreiBigjahrigen Kriege seine alte 
Bedeutung Hingst verloren hatte, besaB die Zunft die Miihle aum weiterhin; 
1.677 arbeitete sie nam wie vor; 1.694 erbat Johannes A r n old , Zunftmeister 
der Wollenweber, Bauholz von der Stadt fUr die Walkemiihle 80., 1748 war 
der WalkmiiIler Werner And rea s in der Mtihle und walkte im Auftrag der 
Zunft. Hochbetagt wird er in Verbindung mit der Mtihle aum 1.833 nom 
genannt SOb. Von jedem Stiick Tuch, das durch seine Hande ging, erruelt 
er 2 Albus, van jedem StUck Zeug :c. Albus zu walcken, so dann uor die repara
tion des umgehenden Zeuges jahrlidt 4 Reidtstaler von der Zunfft , " Holz 
und Wascherde muBten die Zunftgenossen selbst herbeischaffen, Die Wasch
erdt: wurde in der Holzhauser Terminey am Borngraben durm einen Bergmann 
gehaekt, der fUr jedes Fuder 6 Albus erhielt 81; 1833 gehOrte die Miihle der 

76 StAM S )88 fol 26r, 
77 StAM Kloster Homberg '1446 Aug. 8. 
78 StAM S 388 fol 26r und 5 390 fol 28r. 
79 StAM HStR 1593, 
80 StAM HAR 1593, 
80a StAM 3)0 Homberg, Paket 4'1a . 
80b StAM 3)0 Homberg, Paket 27. 
81 Homberger Hefte 2./'1966. 
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Tudunadterzunft und wird als eine Muhle mit einem Gang zum Walken wolle
ner Tucher bezeichnet 82, Alte Homberger BUrger konnen sich nom an das 
Miihlrad dieser "Icklersmen Miihle" entsinnen, die his zu ihrer Stillegung vcr 
1900 als "Wollmiihle" im Betrieb war. 
10. Die K I 0 5 t e r m ti hIe 

Den attesten Hinweis auf eine Homberger MiihIe Hnden wir im lahre 1299: 
Landgraf Heinridt zu Hessen bezeugt var den Mainzismen Richtem, daB del 
Grund und Boden der Kirme St. Georgii und der MUhle von ihm und seinen 
Vorfahren dem Konvent des Klosters St. Georg iibergeben worden sei 83, 149.5 
wohnen Hans Bur k h a r cl und seine Frau eine in del Klostermiihle. 1/2 Gul
den Geldes jahrlicher Zinsen, die sie aus und von ihren Gebliuden, Besserungen 
und Waldrecht an der Klostermiihle erhalten, yerkaufen sie auf Wiederkauf 
del Meisterin Gertrud v 0 n B e 5 5 e und dem ganzen Konvent des Klosters 
St. Georg fiir 6 rheinische Gulden 84. Ebenso yerkaufen sie auf Wiederkauf im 
gleichen lahre 2 Ib Geldes jahrlicher Giilde aus ihren Bauten, Besserung und 
Landsiedelrechten an der Klostermiihle (St. Georgii Muhlen) fiir 8 rheinische 
Gulden an die beiden Klosterjungfrauen Kathrine von der He s s e und Elisa
beth von Roe std 0 r f f auf Lebenszeit 85. 

Die Miihle muB einen lebhaften Zulauf gehabt haben; denn bereits zu Be
ginn des 1.6. Jahrhunderts wird sie in zwei Teilen getrennt verwaltet. Die 
oberste Klostermuhle betreute 1.521 Klaus Ko r t roe k, danam MUller 
5 t e in, die unterste Klostermuhle besorgt Hen 5 c h n ell. 1537 muRte 
5chnelhans yom Wassergang (Miihlgraben) 3 Pfund, der Miiller Caspar aber 
2 Pfund an den Landgrafen zahlen 86. Eine Urkunde von 1.540 verrat, daR der 
in den Salbiimern mit Namen Caspar genannte Muller Caspar mit vollem Na
men Caspar B u e r 1 e y n hieS und mit seiner Frau Ottilia in der Kloster
miihle wohnte. Sie haben gemeinsam mit Bewilligung des Landgrafen und ihres 
Partners Hans 5 c h n e I (5chnelhans) eine der beiden Klostermiihlen fiir 
190 Gulden gekauft. Aber auch die andere Yon Hans 5chnel betreute Miihle 
smeint ihnen zumindest zu einem Teil gehort zu haben, denn sie sprechen 'Von 
unseren zweyen molen 'Vor Homberg under dem cIoster gelegen 88a. 1552 wird 
die oberste Klostermiihle von Hans Beeker betreut, die unterste hat Muller 
Hans Rei n a eke r inne 87. Beide aber sind offensichtlich nur Pachter, denn 
1574 werden wieder die beiden Klostermiiller Hanns Schnel und Caspar ge
nannt, von denen gleiche Leistungen wie friiher zu erbringen sind. Um die 
gleiche Zeit wird aber auch der MUller Hanns W e i g ens t e i n genannt, 
der die beiden bis dahin getrennt verwalteten Miihlenteile vereinigt hat: 
ist itzo eine molle zusammen ul1d gibt itzo 3 Gulden 6 alb 87. Den gleichen 

82 StAM 3;:0 Homberg, Paket 27. 
8;: StAM Kloster Homberg '1299 Sept. '14. 
84 StAM Kloster Homberg '1495 Febr. 2. 
85 StAM Klaster Homberg '1495 Febr. 22. 
86 StAM S ;:;:B fol 27v. 
B6a StAM XII Stadtkirme zu Homberg, Hospital z. Heilig. Geist 1540, April '16. 
87 StAM S 390 101 30'. 



Aus der Gesdlicnte der Homberger Miihlen 97 

Betrag zinst 1.593 der Klostermiiller K r a u 5 h e u b tt , auLSerdem Schweine
mastgeld 88.1.598 versieht Jacob We i LS ens t e i n die Miihle 89; er zinst fiir 
die Miihle 12 alb MiihlengeschofS an die Stadt wie bereits Hans WeiLSenstein 
1571 ". 1608 zahlt der alle lacob 6 Albus fUr die halbe KlostermUhle und 
6 Albus fUr den anderen Teil, aulSerdem fanen dem Rat zu Homberg 2 FoB
nachtshUhner auf Fasnacht oder Broddendag 90. 

Die KlostermUhle war den Landgrafen diensthaftig; sie hatte Lehm und 
Kalk zum Renthof zu fahren 91. Mit der Refonnation in Hessen ist die Miihle 
als Erblehen auf die Universitat Marburg iibergegangen. lm Gegensatz zu den 
anderen Miihlen vor Homberg finden sich keine Hinweise liber Schaden im 
DreiLSigjahrigen Kriege. 

Offensichtlich isl die Klostermtihle unter anen Homberger MUhlen die grolSte 
gewesen. Nach der Spezialbeschreibung von 1.748 war sie mit 3 oberschlagigen 
Mahlgangen und einem Schlaggang versehen, deren jeder durch ein apartes Rad 
getrieben wird. Allerdings lieLSen die Wasserverhaltnisse zu wiinschen iibrig, 
weilen dieses WafJer nicht nur leicht gefrieret und bey truckenem Sommer 
seichte wird, sandern auch wegen des zu HoltzhaufJen angelegten Eisenham
mers das WafJer gehemmt wird, so daB dadurch bisweilen alle drei Gange stille 
stehen mlissen. Die Miihle muLS an die Universitat Marburg, den Landgrafen 
und die Murhardlschen Erben Grundzins und Abgaben leisten 93. Zur Kontri
bution wird sie nicht mehr herangezogen wegen der zu entrichtenden starken 
abgifflen 94. 

1631 ist Christoph Ba u r Klostermtiller, 1648 und 1677 wird Johannes 
K e p pIe r genannt. An weiteren Miillern sind Uberliefert : Johannes Bra n d 
1748, Johann Friedrich Gob e 11, mit einer Tochter Kepplers verheiratet, 
1712 und 172092. 1833 besitzt die MUhle unter Adam Hum bur g 3 Mahl
gangel 1 Schlag- und einen Schneidegang 95. Letzte Pachter der Miihle sind zu 
Beginn dieses Jahrhunderts MUller B i e r m ann , danach der MUllenneister 
Hermann Bot t. Er legt nach der Wahrungsreform '923 die MUhle still, 
die Miihlrader werden verschrottet. 

11. Z w e i w e i t ere 5 chI e i f m ii hIe n 

In der Nachbarschaft der KlostermUhle haben im 16. Jahrhundert zwei wei
tere SchleifmUhlen gelegen, in denen Schmiede oder Messerschleifer ihre Arbeit 
verrichteten. 1460 bestanden an der Efze unterhalb Hombergs 4 Schleifmlihlen, 

88 StAM HAR ',93. 
89 StAM HSS ',98 und HStR ',7'. 
90 StAM HStR 1608. 
91. StAM S 3BB fol 27r und S 390 fol 61. 
92 StAM Kataster A 5 Stadt Homberg. 
93 Homberger Hefte 211.966 S. 2g!30. 
94 Die Einwohner und ihre Gewerbe; Karl Me e r s, Homberg 1.748 --+ Homberger 

Hefte 1.11.965> S. 30. 
95 StAM 330 Homberg, Paket 27, Milhlenverzeichnis 1B33. 
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1461 7, 1462 waren es wieder 4 Schleifmiihleni von einer weiteren heiBt es 
die fUnfte steht wust 96. 

Aus diesen Angaben laJSl sich ableilen, dall die Schleifmiihlen im Gegensalz 
zu den Mahlmiihlen meist nur behelfsmaBig aufgebaut und in leichter Bauweise 
errichtet waren. Sie hatten keinen stationaren Charakter, sondem befriedigten 
bedarfsweise eine slarkere Nachfrage. Deshalb sprichl das Homberger Salbuch 
von 1.574 von den schleiffhutten. Das macht es versUindUch, wenn diese 
Schleifmiihlen sim weder genau lokalisieren lassen, nom eine Tradition ven 
Miillerfamilien aufweisen. Bezeimnend flir diese Miihlen ist aum, daB sie im 
Gegensatz zu den Mahlmiihlen jeweils von 2 Ziinftigen gemeinsam betrieben 
wurden. Die betreffenden Muller wohnten gar nicht in der Miihle, sondern 
hatten dort nur ihIen Arbeitsplatz, was mehr den Werkstattcharakter ihrer 
"Miihle" hervorkehrt. Das lagt sich an Meister A p p elm ann namweisen, 
der Zwischen den T oren, d. h. zwismen dem inneren und auBeren Westheimer 
Tor wohnte 97. 

'537 zinsen hans ha p p e II und hermann horn b erg k aus der schleuff
meoln peober dep Pafftz meoln an der efftz gelegenn und Caspar R i e m a n 
aus der schleuffmoelnn gleich daran gelegenn je drei Albus schleuffmoln 
zienJl an den Landgrafen 98. Wenn mit pafftz mea in die Pfaffenmiihle gemeint 
sein sollte, so diirfte darnit die Klostermiihle angespromen sein, iiber der die 
Schleifmiihlen lagen. Im Salbuch von 1574 waren die Schleifmiiller von zwei 
Schleifmiihlen genannl: die eine geMrte Sebald Nus d 0 rf e r und Jonas 
Hombergk, die zweite Hans Appelmann und Hermann Hom
be r g k 99. Aus jiingerer Zeit sind keine urkundlichen Belege mehr fiir die 
Miihlen festzustellen. 

12. 0 i e 5 chI e i f - u n dOl m ii hIe 

Zwismen Holzhausen und der Klostermiihle lag die letzte der Homberger 
Miihlen. Sie wird 1537 von Kuntz Ho m b erg k gefiihrt und ist eine oley 
und schleuffmeoln 100. 1574 zahll Kunz Horn b erg k gleichfalls noch zehn 
Albus landgraflichen Schleifzins; aber es heiBI weiler daB Henne 5 c h e f fer 
die Miihle iibernommen hat und daIS es nunmehr eine Blaumiihle ein Plau
molle sei 101. Aber hunderl Jahre spaler befindel sich diese Miihle nichl mehr 
in den Hiinden der Schleifer nom der Blaufarber. lnzwischen hat sie der 
Lohgerber Hans Henrich W i e d e rho I t iibernommen. DaB die Miihle in 
1.00 Jahren so versmiedenartigen Berufen dient, beweist auch wiederum, daIS 
das Miihlrad als Antriebskraft die wichtigste Ausriistung dieser 11 Werkstatt" 
war. 

96 StAM Homberger Rentmeisterrechnung 1.460 H. 
97 SIAM HSIR '57'-
98 SIAM S 388, fo!' 27. 
99 StAM HStR 1.57'1 und S 390, fol. 30r. 
'100 StAM S 388, fol 27v. 
'101. StAM S 390, fol 30r. 
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Aus der Geschichte der Homberger Muhlen 99 

1.675 war von samtlichen Homberger Miillern eine Beschwerde gegen den 
Lower W i e cl e rho 1 d erhoben worden, weil dieser den Miihlmullern das 
Wasser abdrehte und dadurch die gantze Burgerschaft mangell ahn Mehl und 
brot leiden mussen. Oberdies habe er die StraBe liber die Efze verderbet, daf3 
kein Vieh mehr daher gehen kann, uber dafJ alles hat er auch ein gerbehaus 
und eine Lohwerckstatt dahin gemacht, wo VDr denen hiiuten 50 er daselbst 
hinhenket, das Vieh scheut, dafJ weder de, hiTt mit dem gemeinen uieh noch 
die fuhrleute mit stieren und pferden oh ne Gefahr mehr daher kommen 
magen 102. 

Zusammenfassend HiBt sim sagen, daB Homberg durch die Jahrhunderte eine 
erstaunlich groBe Zahl von Miihlen beherbergte. Die meisten von ihnen diirften 
wohl auf das 13. Jahrhundert zurlickgehen. Zwar ist urkundlich im 13. Jahr
hundert nur die Klostermiihle belegt, im 14. Jahrhundert werden jedoch schon 
4, im 15. Jahrhundert 5 und im 16. Jahrhundert 10 Miihlen genannt. Fast alle 
diese MiihIen sind smon friihzeitig von den Landgrafen zu Lehen gegeben 
worden oder in Privatbesitz iibergegangen. Die Fiihrung des Miihlgrabens, der 
in seiner ganzen weitHiufigen Anlage von Holzhausen bis zur Pelzmiihle be
reits im 1.4. Jahrhundert vorhanden war, laRt den SchluB zu, daB an diesem 
langen Wasserlauf schon bald nach dessen Vollendung zahlreiche Miihlen 
planvoU angesetzt wurden. DaB sie alle ihre Aufgaben erfiillten und notwendig 
waren, beweist die Tatsame, daB keine von ihnen vor dem 30 jahrigen Krieg 
wieder ausgesdtieden ist. Dieser Krieg zerstorte dann allerdings alle Miihlen; 
sie wurden aber alle - mit nur zwei Ausnahmen - wieder aufgebaut, und die 
meisten von ihnen bestanden bis ins angehende 20. Jahrhundert. Die Hom
berger Miihlen sind in einer bauerlichen Welt ihrer Aufgabe gerecht gewor
den und haben ihren Platz ausgefiillt wie es die Miihlenordnung des Land
grafen Moritz von 1.61.5 verlangte: 
Unsern schaden warn en, selbst keinen zufugen, unser bestes werben, einem 
jeden mahlgast sein gut aufrichtig, treulich und zu besten verwahren, bereiten 
und wiederstellen . 

l.02 StAM 1.7 I, Nr. 1.384 . 
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