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Untersuchungen auf Burg Homsberg 

von Gerhard Seib 

Geographisme Situation 1 

Del am weitesten nam Osten vorgeschobene Berg des Seulingswaldes, jenes 
kleinen abeT in sim ganz gesdtlossenen wald- und wildreimen Gebirges im 
hessisch-thtiringischen Grenzraurn, das sich gIeichsam als Riegel zwismen die 
hier nur wenige Wegstunden voneinander entfemten Schwesterflilsse Werra 
und Fulda schiebt, ist del W a eke n b ii hI . Von seinem Hauptmassiv sen
det er in nordwestlicher Richtung drei schmale, dUTch tiefe Schluchten vonein
ander getrennte Bergriicken aus, die in allmahlichem Abfall in die weite Wecra
ebene auslaufen. Auf einem Riicken eines dieser AusHiufer erhebt sim vor dem 
endgiiltigen Abfall eine kleine Kuppe, die unter dem Namen H 0 r n s k u p pe' 
in del ganzen Gegend bekannt ist. 

Ui!~t man das Auge von dieser H6he in das Werratal smweifen, so bietet sich 
einem ein iiberraschender Anblick: Man glaubt auf dem Nacken eines riesen
haften Tieres zu stehen, das mit gesenktem Kopf seine schlanken Horner wie 
zur Abwehr gegen einen von Nordosten kommenden Feind weit vorstreckt. 
Fragt man nach der Ursache dieses einzigartigen Eindrucks, so ist dafiir die 
bereits erwahnte Lage der Hornskuppe auf einem vom Wackenbiihl ausgehen
den RUcken mallgebend. Am FuB der Kuppe spaltet sich der RUcken namlich 
in zwei Sporne, die dann durch eine tiefe, in der Entfemung immer breiter 
werdende Schlumt getrennt, in gerader Rimtung fortlaufen. Von der Horns
kuppe aus betrachtet haben diese beiden Auslaufer groBe Ahnlichkeit mit zwei 
aus dem Kuppenhaupt herausgewachsenen Hornem. Wie der gesamte Seulings
wald baut sich auch die Homskuppe aus Buntsandstein auf. 

Die Burgstalte 

In dem etwa 42 bis 45 Meter in NO-SW-Rimtung und ca. 30 Meter in 
NW-SO-Richtung messenden Plateau haben wir es mit der Statte einer mittel
alterlichen Burg zu tun, Uber die bisher nichts bekannt ist. Die topographische 
Situation der Burgstatte ist von dem La g e p I a n zu entnehmen; es wird 
darauf verzichtet, sie im einzelnen zu besmreiben. 

1 In dem Abschnitt iib~r die geographisme Situation der Burg erlaube im mir, Teile 
aus dem Aufsatz von J. G. G e b a u er : Burg Hornsberg und die Eimburg in der 
Geschimte (I), ~ Mein Heimatland V (1921) Nr. 4 in z. T. leicht abgewandelter 
Form zu iibemehmen - ohne daB das Zitieren besonders hervorgehoben wird - , 
da mir diese landsmaftlime Charakterisierung als besonders gelungen ersmeint. 

2 In neueren Smriften findet man meist die Bezeimnung "Homungskuppe", aum 
auf Landkarten, s. etwa MT B. Ho n e b a Ch i aIIerdings entsprimt diese Na
mensform weder der Bezeichnung im alteren Smrifttum, nom ist sie im Volks
mund bekannt. In Bed<.er' s Heimatkarte Niederhessen findet sich die Bezeimnung 
"Homburg". 
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G. La n cl a u a erwahnt lediglich die Graben als sichtbare Zeugen an die 
einstige Burganlage. C. Till m ann 4 bezeidmet in seinem Lexikon cler Deut
smen Burgen und Sch16sser die Burg als "versmwunden". Selbst die jiingste 
Publikation 5 iiber den Kreis Hersfeld, in welcher clef Hornsberg im Zusam
menhang mit der gleidmamigen Familie genannt wird, weiB nichts tiber die 
Befunde, die sich dem Betramter auf clef Burgstatte bieten. Systematisrne Gra
bungen auf clef Kuppe sind noch nicht durchgeHihrt worden ; die unmittelbare 
Nahe clef Zonengrenze - s. Lageplan - wiirde einem solchen Unternehmen 
auen gewisse Schwierigkeiten entgegenstellen. Nach freundlirner Auskunft von 
Richard Do m 5 (Heringen) 6, haben in den Jahren 1.958-1.960 zwei Studenten 
auf dem Burgberg offensichtlich nach Schatzen gesucht, die der Sage nach 7 hier 
oben verborgen liegen und dabei einige Mauerziige aufgedeckt. Leider sind 
die damaligen unbeaufsichtigten Schiirfungen ohne Plan und System wie denn 
auch ohne Registrierung der Befunde durchgefiihrt worden. AIs die wilde 
Grabung bekannt wurde, verbot man den "Ausgrabern" ein weiteres Arbeiten. 
Die Schiirfgraben und aufgedeckten Mauern sowie die freigelegten Architek
turfragmente blieben in dem Zustand an Ort und StelIe zuriick, wie sie ver
lassen worden waren. Es braucht nicht betont zu werden, daIS bei solchen "Gra
bungen" oft wichtige Befunde zerstort werden und iiberhaupt groISer Schaden 
entstehen kann. So soll nach Mitteilung von R. D 0 m s die aufgeworfene Erde 
mit kleinen 5cherben iibersat gewesen sein, groBere Scherben seien mit der 
Hacke sinnlos zersdtlagen, Wand- oder Deckenbewurf mU Kratzmustem, den 
man aufgedeckt hatte, sei achtlos zerstort worden. Da sich niemand urn die 
5chiirfgrabungen und die dabei zu Tage getretenen Befunde gekiimmert hat, 
verfiillten sich die auf dem Hornsberg gerissenen Wunden langsam wieder, 
die iippige Waldvegetation deckte im iibrigen einen griinen Schleier dariiber 
und nur ein groBerer Mauerzug blieb z. T. sichtbar. 

50 war die Lage, als Verfasser im Friihjahr 1964 den Hornsberg besuchte. 
Nach eingehender Priifung erwies sich eine Untersuchung und Aufnahme der 
nom erkennbaren Befunde als wiinsmenswert. Die unmittelbare Nahe der 
Burgstatte an der Zonengrenze und die damals mit dem Auto nom ziemlich 
schlecht befahrbaren Waldwege, die in die Nahe der Burgstalle fiihren - heute 
lauft eine gut ausgebaute, asphaltierte StraBe von W i d d e r s h a use n nam 
B 0 des r u h wenig unterhalb der Burg vorbei - erschwerten eine sofortige 
Verwirklichung des Wunsmes. Erst in den Ferien nach dem 50mmersemester 

3 G. La n d a u : Historisch-topographische Beschreibung der wusten Ortschaften 
im Kurfiirstentum Hessen ... , 5. 335· 

4 C. Till m ann : lexikon def deutsmen Burgen und schlOsser III (1960) unler 
"Nachtrage" 5. 1346. 

5 Handbuch des Heimatbundes fur Kurhessen, Waldeck und Oberhessen It Kreis 
Hersfeld (1966) 121. 

6 Brieflime Mitteilung vom 3. November 1965 i im momte Herrn Do m s an dieser 
stelle herzlich fur seine Auskunft danken. 

7 A. M ii II er / F. We i n r i ch: sagen und Marchen des Werralandes (:1949) , 
59/60 "Der smafer im Hornungskeller" . 



Mauerwerk des Bergfrieds (7) 



Teilstiick des Mauerwerks 



• -

Monolither Slurz eines rundbogigen Fensters 



Zwei Werksteine eines rechten Turgewandes 

Aufnahmen: G. Seib 



Untersuchungen aut Burg Hornsberg 121 

des Jahres 1965 konnte die lange vorgesehene Untersuchung durchgefijhrt wer
den. Bei den am 5. und 6. August 1965 vorgenommenen Arbeiten haben mich 
stud . jur. K.-A. Wa I the r (Obersuhl) und Friiulein stud. phi I. E. Wi n d e
mu t h (Nentershausen) tatkraftig untersttitzti ihnen sei fur ihre Mithilfe 
herzlich gedankt. 

Die Arbeiten betrafen zunachst ein vorsichtiges Neuaufdecken der bei den 
wilden Grabungen freigelegten Befunde mit dem Ziel der zeichnerischen und 
photographischen Aufnahme wie die Untersuchung der ausgeworfenen Erd
massen nach Brandspuren, 5cherben, Putzresten und sonstigen Kleinfunden. An 
eine systematische Ausgrabung, wie sie fur den Hornsberg erstrebenswert ge
wesen ware, war aus verschiedenen zwingenden Grunden uberhaupt nicht zu 
denken. So wird auch der im folgenden gegebene Fundberimt nur ein Versum 
sein, die wenigen aufgedeckten Fundsrucke vorzufuhren, ohne daB der orga
nische Zusamrnenhang, in dem die 5tucke gesessen haben, festgestellt werden 
konnte. Da kein einheitlicher Zusamrnenhang der Befunde hat festgestellt wer
::fen konnen, kann kaurn rnehr als das, was uns die 5tucke selbst anbieten, 
dariiber ausgesagt werden. 

Die Befunde und Fundstticke 

Die Fundlage ist von dern beigegebenen Plan zu entnehmen. Der wohl be
merkenswerteste Befund durfte die Aufdeckung eines Mauerzuges sein, der 
im NW des Plateaus in OW-Richtung verliiuft (s. Plan unter "a"). Es handelt 
sich dabei urn eine Hausteinmauer irn trockenen Verband mit einer Uinge von 
6,13 bzw. 6,18 rn, die sich dabei in einer Hohe bis zu 0,94 m erhalten hat. Bei 
der Frei legung wurden drei 5teinlagen aufgedeckt mU Buckelquadern unter
schiedlichen Formats 8. 

Am unregelmaBigsten zeigt sich die unterste Lagej mit Ausnahme von einem 
Quader mit glatter Oberfiache bestehen die freigelegten Quader aus Buckel
quadern i diese wohl g Uber dem alten Planum aufsitzende 5chicht mit einer 
nachgewiesenen Hohe von oA8 m wird Uberdeck.t von einer 5teinlage von 

8 Van der unters ten Smimt, die nimt ganz a ufgedeckt werden kannte, wurden 
7 Quader freigelegt, 3 (7) we itere sind zu erschlieBen; die 2. lage, d ie volls tandig 
Hhalten ist, wird a us 8 Quadern gehildet ; die 3. lage (oberste) bestand nam aus 
6 Steinen, 4 fehlende sind zu ersmlieBen, so daB die 3. Schimt sich urspriinglich 
aus l.0 Steinen zusammcnsetzte. Bei einer Besimtigung der Ha rnskup pe am 
l.4 . IV. l.968 muBte im fes tstellen, daB die Mauer s tark geli tten ha tte; die unterste 
Steinlage war wieder verschiitl et, die beiden folgenden l agen bestanden nur noch 
aus je 6 Quadern, van der zweiten Smicht waren zwei Steine an der SW-Ecke aus 
dem Verband geWst und den Abhang hinllntergerollt. 

9 Eindeutige Anhaltspllnkte fUr das ehemalige Planum konnten nicht ausgemacht 
werden ; bei den friiheren "Ausgrabungen" war die aIte Schimten folge smon ge
stOrt warden. In dem nachgerutschten, von uns wieder ausgehabenen Smlltt fan
den sich Brandspuren, die in ihrer eins tigen Fundlage nicht mehr festgelegt we rden 
kannten . 
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0,35 m Hohe, die aus sehr langen Quadem besteht; darauf folgt die oberste 
nom "in situ" befindliche Steinlage mit meist dem Quadratformat angenaher
ten Quadem in einer H6he van 0,39 m. Wahrend die 2. Lage nom an der 
W- wie der O-E<ke den E<kq'uader aufweist, fehlt in der 2. Lage der E<kver
band. Es ist aufgrund des Befundes anzunehmen, daB im E<kverband Uiufer 
und Binder iibereinander wechselten, wahrend dieser sonst geHiufige Mauer
verband an dem iibrigen Mauerwerk nicht namzuweisen ist. Stog- und Lager
fugen sind, zumal in den beiden oberen Lagen, infolge def reimen Vegetation, 
die sich darin und dariiber ansiedelte, etwas breiter geworden. Urspriinglich 
schlossen die Quader sehr eng aneinander an. 

Die Quacler erreimen im Eckverband eine Lange van 1,20 m bei einer Breite 
vcn 0,51 m und einer Tiefe von 0,45 m. Die sichtbare Seite ist in Form eiT'ler 
stark hervortretenden b05sierten FHime - meist mit einem Zangenlodt in der 
Mitte - gegeben und wird von einem 3,5 cm breiten Randsdtlag eingefaBt. 
Hinter den Quadem sitzt ein Fiillmauerwerk von nidtt kIar bestimmbarer 
Machtigkeit, das aus Bruchsteinen unterschiedlicher GroBe, Sand und wenig 
Mortel bestehtj die jetzige 5tarke der Mauer kann mit 0,85~/90 m angegeben 
werden. Eine nordwestliche wie nordostliche, offensichtlich rechtwinklig weiter
gefiihrte Mauer konnte nur erschlossen, nidtt aber ergraben werden. Anhalts
punkte dafiit gibt der erwahnte Eckverband mit einem nom "in situ" befind
lichen Bossenquader an der O-Ecke der Mauer. 

Bei den friiheren 5chlirfungen hatte man an den mit "b" im Plan bezeim
neten 5tellen Mauerziige aufgedeckt, die groBtenteils aus Hausteinen unter
schiedlichen Formats mit geA.chter Oberfl.che und schmalem Randschlag be
stehen. Im SO des Plateaus sind nur wenige Quader aufgededct, 50 daB keine 
naheren Angaben liber den Verlauf und die 5tarke der Mauer moglich sind. 
Im NO hingegen konnte der Mauerzug auf eine Linge von 2,80 m freigelegt 
werden; er verlauft 0,92 m vom Grenzstein entfernt in N5-Richtung (35 0 nam 
W abweichend) . Hier fand sich ein Quader, der auffallend gut bearbeitet ist 
und ebenfalls eine FI.chung mit schmalem Randschlag zeigt; er ist der groBte 
der aufgededcten Werksteine und miBt wie foIgt: 0 ,72 m lang; 0,57 m breit; 
ca. 0,23 m hoch. 

Die Machtigkeit der Mauer konnte nicht klar bestimmt werden. Eine ge
naue Untersuchung ist durch die hart an der Mauer verlaufenden Zonengrenze, 
die die Mauer im Norden schneidet, nicht moglich. Bei den Untersuchungen 
fand sich in etwa 0 ,40 m Tiefe an der Mauer eine etwa 2 cm starke Brand
schicht, die in gleicher Tiefe und Starke an der Bu<kelquadermauer gefunden 
wurde. 

Im Bereirn der im NO das Burgplateau umgrenzenden Mauer wurden mehrere 
Ardtitekturteile gefunden, die wie die Quader der Mauerzlige aus einheimi
schem Buntsandstein bestehen und die bei dem sonstigen Fehlen von Architek
turresten besondere Beachtung verdienen (5. Abbildung). Das eine stelIt einen 
monolithen Sturz eines rundbogigen Fensters dar, der aus feinkornigem grau
roten Buntsandstein gearbeitet ist. Das Werkstiidc hat verschiedene Ausbrum
stellen, ist aber sonst nom gut erhalten. Is ist etwa 0,35 m breit, oA7 m hodt 
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und 0,1.85 m stark. Atillen- und Innenseite heben sich durch unterschiedliche 
Oberflachenbehandlung ab. Wahrend die AuBenseite glatt geschlagen, genauer 
gefllimt ist, steht die auf Einbindung in das Mauerwerk bestimmte Innenseite 
in Bosse. Die Rundung ist quer gefllicht und wird von einem schmalen Rand
schlag eingefaBt. Die Weite der Rundung laBt auf ein etwa 0,27 m breites 
Fenster schlieBen. Im Scheitel der Rundung sitzt ein 4 cm tiefes Lom fUr einen 
Eisenstab mit schrliger EinfUhrrinne flir eine Bleiverdichtung. An der Innen
seite links neben dem Ansatz der Rundung ist ein weiteres Loch fUr einen 
Stab vorhanden, so daB flir das schmale Fenster eine Vertikal- sowie Horizon
talstabsicherung zu erschlieBen ist. 

ferner fanden sich zwei Werksteine eines Tiirgewandes und ein kleines dazu 
gehOriges Fragment mit kraftigem Profil (s. Abbildung). Die beiden Werk
steine aus rotgrauem grobkornigem Sandstein gehoren unmittelbar iiberein
ander und sind auf der Oberflache sorgHiltig gefllimt; sie ergeben eine Hohe 
von 0,774 m und entstamrnen dem Verband eines remten Tiirgewandes mit 
Innenansmlag der Tiir. In einer Hohe von 9,5 cm iiber der wohl urunittelbar 
unter dem unteren Werkstiidc. anzunehmenden Tiirsmwelle beginnt ein Profi!, 
das eine von zwei Rundstliben gefaBte Kehle zeigt, die gegen diese durch 
Pllittmen gesmieden ist; eine Kerblinie setzt die Stabe nam den Quaderflachen 
ab. Die durch das krliftige Profi! iiberspielte Tiirkante Iag vor einer im Ab
stand von 0,278 m an einen Riidc.sprung anschlagenden Tiire (5. Zeimnung). 
Beide Architekturteile sind noch recht gut erhalten. Bei dem einen WerkstUck 
sind lediglich kleine Ausbriiche festzustellen, das obere StUck ist nach oben zu 
abgebrochen. Es wurden noch zwei kIeine Fragmente mit dem Stabprofil ge
funden, die zu einem weiteren WerkstUck des Tiirgewandes gehorten. Im 
iibrigen sind bei den Smiirfungen BrumstUdc.e von DachziegeIn - "Monm und 
Nonne" sowie Firstziegelreste - , StUdc.e von Kalkmortel und kleine Scherben 
von Irdenware und Steinzeug gefunden worden, die wegen ihrer geringen 
GroBe keine eindeutigen Schliisse auf Form und Datierung zulassen. 

Deutung und Datierung der Befunde 

In der Budc.elquadermauer, die vor einem Smuttkegel im NW der Burg
stlitte liegt, werden wir die siidliche AuBenmauer eines Turmes, moglkher
wcise des Bergfrieds, der Burganlage sehen diirfen. Die iibrigen Mauem konn
ten im Zuge der Untersumungen lediglim im Ansatz nachgewiesen werden. 
Die sehr markant geformten Quader mit vortretenden Bossenpolstem, Rand
sdtlag und ZangenIomern Iassen sim einigermaBen datieren. Die Bossenquader 
mit Schlagrandern finden skh vornehmlich zur Hohenstaufenzeit im 12. his 
13. Jahrhundert und kommen in erster Linie an Bergfrieden vor 10. Vergleidt-

1.0 S. dazu F. V. Are n 5 i Artikel "Bud<elquader" im Reallexikon zur Deutsmen 
Kunstgeschichte, III (1.954) , Sp. 44-47; ferner: O. Pip er: Burgenkunde (Nach
druck) Frankfurt 1.967, S. 90-<}4 u. S. 1.40-1.45; W. Hot z: Kleine Kunst
geschichte der Deutschen Burg (1.965) S. 41. U . S. n8 . 
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bar rnit den Hornsberger Buckelquadern sind etwa jene der Palasrnauern der 
Burg B ern s t e i n (Els.G) 11 sowie der Burg H 0 hen r e c h b e rg (Schw.
ben) 12, wo sich auch die Zangenlocher wiederfinden. Quader von ganz ahn
licher Forrnung, allerdings ohile HebelOcher, finden sich am Torbau der Sal z
bur g bei Neustadt (Saale), dies alles Bauten 13, die in der 2. Halftedes I2.}ahr
hunderts bis urn 1200 entstanden sind 14. 

Seit der Regierungszeit Friedrich H. (1215- 1. 25°) nirnmt die Verwendung der 
Buckelquader im Burgenbau aulSerordentlich ab; in der zweiten } ahrhundert
hlllfte komrnen sie nur noch vereinzelt und dann nahezu ausschlieBlkh im Eck.
verband vor. In Althessen haben sich eigenttirnlicherweise keine vollen Buck.el
quadermauern an Burgen erhalten. Im Eckverband kommen jedoch noch Buk
kelquader an den unweit gelegenen Burgen Rod e n b erg (bei Rotenburg an 
der Fuld.) 15, D rei e n b erg (bei Friedew.ld) 16, H. u nee k (bei Rothen
kirchen) 17, W. r ten b erg (bei Angersb.ch, Kr. L.uterb.ch) 18 .us dem 
frtihen 13. Jahrhundert und an dem spatgotischen Burghaus in Ho 1 z h e i m 
(Kreis Hersfeld) 19 vor, ferner am Wohnturm der Bra n den bur g an der 
Werra 20. Somit kommt der aufgedeckten Buckelquadermauer ftir unsere Ge
gend und auch allgernein fUr die nordliche Verbreitung dieses Mauerverbandes 
eine besondere Bedeutung zu. 

Was nun die Datierung der wenigen aufgedeckten Sandsteinquader, die dem 
Bruchstein-Ftillmauerwerk der AulSenmauern (7) vorgeblendet waren, angeht, 
so ist diese wesentlich schwieriger als jene der Buckelquadermauer. Charakte
ristisch ftir die Bearbeitung der Quader ist eine sorgfaltige Flachung der Ober
flache und ein ganz schmaler abgesetzter Randschlag, mit schrag liegenden 
Hieben. Diese Bearbeitung findet sich auch an den Architekturteilen, besonders 
an dem monolithen Sturz des rundbogigen Fensters wieder. K. F r i e d r i c h 21 

setzt diese Bearbeitung der OberfHiche rnit der GlattfHiche, bei der "nom keine 

11 Hot z a. a. O. Taf. 44. 
12 Hot z a. a. O. Taf. 45. 
1.3 Hot z a. a. O. Taf. 54. 
14 Eine Zusammenstellung von staufisrnen Buckelquadermauern, Ieider ohne Ab

bildungen, findet sich bei G. Bin din g: Pfalz Gelnhausen - Eine Bauunter
suchung (1965) -+ Abh. zur Kunst-, Musik- uncl LiteraturwissenschafL Bd. 30, 
5. 38-44; dort auch Zusammenstellung der einschHigigen Literatur. 

15 Reclams Kunstfiihrer: Hessen (1967) , 331. 
16 Nach freundlicher Auskunft von cand. phil. R. Gut b i er , Marburg. 
17 Reclams Kunstfiihrer a. a. O . 335. 
18 Abbildung des Ma uerwerks der NO-Ecke des Bergfrieds bei K. M a u r er: Die 

Ausgrabungen der Burgruine Wartenberg. -+ Hessenland 1940/41 Heft 3 
(5. 191-207) 5. '92 (Abb. 172). 

19 Dehio-Handbuch: Hessen (1966) , 422. 
20 H. J. M r use k : Burgen in 5achsen und Thiiringen (1965), Taf. 93. 
2'1 K. F r i e d r i c h: Die 5teinbearbeitung in ihrer geschichtlichen Entwicklung vom 

H. bis zum 1:8. Jahrhundert ('1932), 5. 36/ 37 Abb. 19, 20. 
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gewollte Ordnung der Hiehe" festzustellen ist und die von einem schmalen 
Rand umzogen wird, his in den Anfang des 12. Jahrhunderts. Wir hahen aller
dings mit einem starken Nachleben dieser Bearbeitungstechnik im Burgenbau 
zu redm en. So tritt uns eine unmittelhar vergleichbare 5teinhearheitung an den 
Werksteinen der drei nebeneinanderliegenden Durchgange nam dem Palas der 
Burg M i I rod e bei Asbach entgegen ; leider geht der Grabungsbericht 22 

nitnt auf diese fiir die Datierung wimtige Einzelbeobamtung ein. Eine ein
wandfrei festlegbare Zeitstellung der Werksteine auf dem Hornsherg und von 
Milnrode ist deshalb n icht moglich . 

Nun zu den Architekturteilen, uher deren Funktion schon bei der Beschrei
bung gehandelt worden ist. Wahrend sidl der monolithe rundbogige Fenster
sturz zeitlich wegen der Steinhearbeitung kaum smarfer als wohl fur hoch
mittelalterlich festlegen laBt, bieten die gut erhaltenen Profile der Turgewande
steine eine etwas bessere Datierungsgrundlage. Zwei Rundstahe, die eine durch 
Plattmen ahgesetzte tiefe Kehle umschlielSen, ergehen ein Profit mit "attisrnen 
Schnitt", das im 13. Jahrhundert verhreitet ist ; es hat sim, von vereinzelt auf
tretenden Beispielen abgesehen, his urn 130 0 gehalten, zeigt also eine typisch 
friihgotische Formbehandlung. Die Fundstelle der drei Architekturteile (bei "e" 
im Plan) ist wohl kaum in Verbindung mit dem ursprunglichen architekto
nischen Zusammenhang zu bringen, in dem die Teile gesessen haben. 5ie sind 
wohl zu jener Zeit, als die Burg den umliegenden Dorfern als Steinhrum 
diente, aus dem Verhand gerissen und zufaUig am Fundplatz liegengeblieben. 

Ober den Typus der Burganlage kann man aufgrund der geringen Funde 
und Befunde wenig aussagen. Soviel laBt sim nur feststellen, daB die Anlage 
mit ftir die Erbauungszeit im Hochmittelalter recht bescheidenen Abrnessungen 
einen trapezformigen GrundriB besitzt mit Zugang im Stidwesten, der im 
Norden, an der ftir den Feind smildfreien Seite, von einern Buckelquaderturm 
gesichert wurde. Eine auffallige Vertiefung am Rande des Plateaus legt nahe, 
daB sich nordostlich an den Turm ein unterkellerter Bau angeschlossen hat. 
Der Griindungsbau dtirfte vielleicht noch ins 12. Jahrhundert, spates tens ins 
friihe 13. Jahrhundert fallen; moglicherweise gehoren die Ttirgewandesteine 
erst einer spateren Veranderung an. Die wenigen Keramikhrumstiicke ges tat
ten keine einsmrankende Datierung, wie smon an anderer Stelle erwahnt 
wurde. 

Es ware wtinschenswert, daB den besmeidenen Schurfungen, die zudem mit 
groBen Umstanden und nur primitiven Hilfsmitteln dUT<hgeftihrt werden muB
ten, trotz der durch den Zonengrenzverlauf entstehenden Schwierigkeiten eine 
planmaBige Grabung auf dem gesamten Burgplateau durchgeftihrt werden 
konnte. Sie laBt wesentliche Erkenntnisse zur Einzeldisposition des Burggrund
risses und der Datierung erwarten. 
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Gerhard Seib 

Die drei aufgededc.ten Architekturteile, die sim zur Zeit nom auf der Burg
sHitte befinden, solI ten zu deren Sicherstellung in das Museum von Bad Hers
feld iiberfiihrt werden. Eine Sicherung der wenigen freiliegenden Buckel
quader ware ebenfalls dringend erforderlich, da dort immer wieder von unberu
fener Seite Nachgrabungen, z. T. auch mutwillige Zerstorungen, vorgenom
men werden, wie sich Verfasser bei einem Besum noch jiingst 23 iiberzeugen 
konnte. 

• 

23 S. aucn Anm. 8. 
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