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Die Ausgrabungen auf der Altenburg bei 
Niedenstein. 

Ers ter oorl ii u ~ i ge r Bericht 

von 

J . B oeh lau, G. E isentraut. H . H ofme ister uod W. Lange. 

Mit einem Beitrage von E . Schr5der. 

(Hie rz u 2 Pla n e uo d 4 Tareln.) 

D ie U ntersuchung der Befestigungen auf der A lten
burg bei N iedenstein stand urspri.inglich im Zusamm en
hange mit der umfassenden A rbeit an den vor- und fruh
geschichtl ichen Befestigun gen im ehe rn aligen Kurfiirstentum 
H essen, weIche die K asseler lVIuseumsdirektion mit U nter
stlitzung des H errn I<ultusministers und des Bezirksverbands 
in V erbindung mit dem Geschichtsverein unternomm en hat. 
Die R esultate dieser Arbeit sollen nach dem niedersachsi
schen V orbild in einer zwang losen F olge von H eften ver
offent licht werden. Der vVunsch, ein geographiseh ge
schlossenes Gebiet aufzuarbeiten, bat zur B eteiligung des 
oberhessischen Geschichtsvereins in GieJ3en und des Nassau
ischen .Museums in Wiesbaden an den Veroffentlichun g en 
gefuh r t, und der geplante Atlas wir d somit die a lten B e
festig ungen zwischen Diemel, Werra, K.inzig, Rhein und 
S ieg umfassen. 

Bei der Aufnahm e der Altenburg stellte es sieh J) er
aus, daM uns hier eine A nlage crhalten ist, die ein be
sonderes Interesse beansprueht. Der U rn fang , die S tarkc 
und die E igenartigkeit der Befesti g ungen sowie dic' 
Menge der aufgelesenen Seherben, die soweit s ie b
stimmbar waren alJe der La Tene - Zeit angehoren, li 13 n 
erkenn en, da Jil d ie Altenburg eine der bedeutendst n 
germ anischen Burgen im Gebie te der Chatten war. 1 r 
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Be richt des alten Chra nisten Lauze '), dall einige Regen
bogenschusselchen sowic an zehn ZCll tner eisern cr W affcn, 
bronzenen Pferdegeschirrs und sonstiger I.Kriegsrustung" 
oben gefu nden scien, gab Hoffnung auf ansehnli chc, fOr 
die genaue Zeitbesti mmung wichtige Funde. End licl} be
festigte sich je langer je mehr die Dberzeugung, dall diese 
Burg in Beziehun g mit Matti um, dem van Taci tus (Annal. 
1. 56) erwahnten caput gentis der Chatten stehe, das Ger
manicus im Jabre 15 n. Chr. verbrannte. 

A lIes dies legte eine systematische Untersucbu ng der 
Befestigungen und der \ \Tabnplatze der Burg nahe, und die 
rornisch-germanische Abteilun g des ](aiserlich Deutschen 
A ( chtia lagischen Instituts erm{)gliehte diese clureh wieder
halt GelViih rung van Mitteln. D ie Ausgrabungen be
gannen 1905 und sind jahrlieb fartgesetzt warden. lhre 
E rgchn issc rcchtfcrtigtcl1 unscrcn Ents<.:hlu0, und wir sehen 
cs als Ull scrc Aufgabe an, sic nach IV[aBgabc der erreich
baren Miltel weiterzufOhren. Die U ntcrstiltzung der K {)nig
Hehen Fa rslbehord c unci der Gc meinde Ni cdenstein, di e 
mit dnnkcnswcrlcr Bcrc itwilli g kcit die E rlaubnis zu den 
Grabung n g-ab 11 lInd sic in wcitgchcnder W cisc fOrd ertcn, 
lal3t rrhofTl'Il, daf1 wir sic trotz dcr dur h den Baum
bcstan I gC's hafTell n . hwi ri gkcitC' 1l zu cinem befrie
dig mlcn Al s hll1l\ brillg-cn wcnl n. 

U ntrl" den dnrg' Icg'lcll Vcrhtlltnisscn nHl t\tc eine ge
sa n lerlc V r() ," nLli hung' der Altellbll rg ins Augc gefallt 
wcrdcn. III d r F rs hung di e wichtigstcl1 Funde und 

I) I.nuzc, dcr llll l di (' Millo des I I. Jnhrhunderts sehreibl, bringt 
den Fund mil den K!lInprrll zwisch n Snchscn und Franken zusammen. 
Er s IU'ci bl (Chr 1l1k I ru!. 11U, IInndtlcllrirt der Landesbibliothek zu 
Knssol 2 0 IIl H. husH. 2) : t,~ l lIn hnt villicht vor Zehcn Juren zwisehen 
cler slat Nidcll81cin IInd (I m S hl08 Falkenstein, da man es auff der 
Burg nCllnet, clilclw ~ ulo ~o1titu l den funden, mit sieben C auff dem 
i::cbrcGc, /lu('h viel meRRor, Spiclleiscn, lInd kurtze sto6degen, die man 
wciland lI essen pf1c~IO zu nonnen auch Obergolte prerdspangen und 
derg1ei 'hen mehr I<ncgelJ rU slung funden, so am gewicht uber zehen 
Centner ~e hlllle n , dlls nlles knies lietT in der erden gelegen und mit 
grolJcn Elchonbculllcn ilberwachsen ist gewcsen. Das scind gewisse 
u ,'kh und lI nd mcrkzcichcn, duI] der Sachssen an dem Ortc etliche seind 
umbkommen.1I 

1I1an wird cincn Seurzer iiber so vieles unwiederbringlich ver
lorene Material sehw r unterd riieken. Die Bestimm ung der Gold
gulden nls Ir iden isl siehcr. Die siehen C sind die R esle der iiblichen 
Randverzierung fill S kleincn Imlbmondrormigcn Ornamenten, die man 
wegen ihrer Slelle und ihrer Gestal t nls Umschrift auffa6te. Diese 
Randverz i crun~ ist dU l'ch ungeschickte Prti~ ung nieht selten bis auf 
gering-c Resle ausgebliebcn oder undeutl ich geworden. 
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Feststellungen rasch zugang lich zu machen, hat der V er
ein fUr hessische Geschichte und Landesku nde die V er
offentlichung vorlaufiger Grabungsberichte in sein er Zeit
schrift ubernommen. Nach dem e ndg ultigen Absehlu3 
der Grabungen soli eine zusamm enfassende Publikation 
erschein en. 

L Topographisches. 
(5. die Karte cl er Umgebung der Allenburg.) 

Die Altenburg ist die mittlere Erhebung ein.s vo n 
NO naeh S\V streichenden H ohenzuges, der den oberen 
Lauf der Ems, ~ines Nebenf1usses der Eder, von ihrem 
Nebenflu3chen der Wichoff tren nt . Drei Basaltdurch
b r liehe geben dem Zuge seine dreig ipflige Gesta lt. Die 
ntlrdlichste Erhebun g tragt auf e iner kegelformigen 
Klippe die Ruin en d er mittelalterlichen Burg F alkenstein. 
S ie hang t dureh einen brei ten Sa ttel mit der mittleren 
Erhebung , der Altenburg , zusammen, cinem rn achtigen 
P lateau mit schroff abfallenden Se iten. D ie sudlichste Er
hebung , der Emserberg, ist von der Altenburg durch ein e 
tiefe Einsenkun g getrennt ; er zeig t keinerlei Befestig ungen, 
nur ein e g eradlini ge mittelalterliche W egsperre, noeh heute 
der Sehlag - oder W ebrg raben genannt, ziebt durch die e r
\\' ahnte Senke an seinem Hange hinauf. 

Das Tal der Ems auf der Nordwestseite der Alten
burg ist schmal, und sein e Wi esen zeigen, da.0 es v or 
Zeiten sumpfi g w ar. Auf a er Ostseite bilden die sanften 
H ange des H tlhenzllges, der die Altenbllrg tragt, und des 
g egenUbe rl icgenden Langenberges die breiten, zum Anbau 
wohl geeig neten T alrander des Wichoff-Baches. In dieser 
Talbucht liegt auf einem V orsprunge des Langenberges 
die mittelalterlichc Landgrafenstadt Niedenste in. Vom 
Langenberge kommt die Matzoff heruntcr, die sich bei 
Kirchberg mit der \Vichoff vereinig t; an ihr liegt 4 Kilo
meter sudlich ven Ni edenstein Metze, dessen Name und 
Lage dem taciteischen Mattium entspricht (s. S. 48 A. 1). 

Die Altenburg liegt im H essengau, der von jehor 
a ls H erz und Kern des H essenlandes gefeiert wurdc. 
Von ihrem Gipfel aus sind die nahen Kultstatten v\lodans 
(G udensberg) und D onars (Fritzlar) und das caput gentis 
Chattorum, Metze, sichtbar. Dicht bei Gudensberg liegt 
die alte Thingstatte Maden. Kleinere B efestig ung n 
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kronen die nachsten H ohen, so den Bilstein bei Besse, die 
Burg bei Grollenritte am Langenberg, den Hirzstein bei 
E lgershausen, den Baunsberg bei Altenbauna, den Lohner
k opf bei Lohne und den H eiligenberg bei Zuschen. Bis 
in die neolithische Zeit reichen die Spuren intensiver Be
siedelun g der Gegend zuruck. Bei Kirchberg ragt der 
k egelformi ge W artberg als W ahrzeichen aus der E bene 
hervor, dessen Gipfel eine neolithische Station tragt ; Stein
kistengraber von einer fu r unsere Gegend ungewOhnlichen 
Machtigkeit sind bei Zuschen am sudlichen Abhang der 
Lohner Berge, im Stadtwald sudlich von Fritzlar und am 
Landg rafenborn b ei Metze nachgewiesen worden. 

2. Die Befestigungen. 
(5. die Karte der Allenburg.) 

Das P lateau auf der Altenburg ist von Natur stark 
befestigt. Van seinen fUnf Se iten sind zwei. die ostliche 
und sudOstliche, die mit steilen Klippen und Schroffen ab
fal1 cl1 , un zuganglich . Nur durch zwei (absichtlich erwe i
terte?) Hicken in den F elsen fOhren schm ale leicht ab
schliellbare prade auf der Ostseite empor (Stickel- und 
Holzhauerpfad). Auch di e S Odwesls ite kann in A nbe
tracht der Stcilhcit des J fan gcs als nahczu sturmfrei be
zeichnet werden. Tm N rdw ·st n ist der An stieg bei etwa 
25 % Steig un g s hwiel'i g g nug; hi er schiltzte uberdies 
das vorliegende sum l fi gc Emstal. Die gefahrdete Seite 
war di e nordOsllich na h dcm Falkenstein zugewandte, 
die Torseite I r J3urg. Ihr l lateau liegt nur 35 m 
liber dem attc l zwis h n den heiden Rergen und ist 
ohne g ro{3c S hwic rig kc iten zu ersteigen, und der Sattel 
sei nerseits scnkt si h in allm ahlichem F all zu m Nieden
steiner Tal. "Var hi r also fu r den regelmalligen Verkehr 
in F riedenszcitcn der beste und bequemste Zuga ng ge
geben, so war di er Zugang zugleich in I{riegszeiten der 
gewiesene Angriffspunkt des Feindes. Die Gefahr wurde 
durch den nahcn Falkenstein vergroI3ert, der mit seinen 
auf den Sattel vorgeschobenen Klippen dem Angreifer 
einen festen Stntzpunkt unmittelbar vor der schwachen 
Seite der Burg bot. 

U rn alien Gefah ren zu begegnen, hat man die Alten
burg mit e in er doppe lten Wehrlinie geschiitzt, einer oberen 
urn den R and des Plateaus und einer unteren urn den 
Full der Burg. 
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a. Di e unt e r e M a u e r. 
(5. d.s untere Profil .uc S. 19.) 

Die untere Linie, heute ein \Vall aus E rde und Stein en , 
zum Teil mit davorliegendem Graben. zieht vom F alken
stein aus unterhalb des Sattels urn die Siidostseite der Alten
burg herum. D iese Linie schliel3t an einen vom Falken~ 
stein ausgehenden F elsg rat an und zieht damit den Fal
kenstein als vorspringende Bastion in die B efestigung 
hinein, sie sperrte aber zug leich den Sattel und somit den 
Zugang von der Niedensteiner S eite her ab. Nach Nord
westen hin blieb der Sattel ungeschiitzt, offenbar weil ma n 
sich auf die Sicherung- durch die Erns verla>sen konnte: 
nur e ine kurze W ehrlinie - heute als Vlall erhalten -
109 von der W estseite des F alkensteins den H ang zur 
Ems soweit binab, ,vie der Neig ungswinkel des Hanges 
a llenfalls eine feindliche Annaherung hier erlaubt ha tte. 
D er untere W all tritt zum ersten Male am R ande 
der terrassenfOrmig abfallenden Klippen des Falkensteins 
auf, wo er ein e zugangliche S telle deckt , setzt dann aus~ 
urn vor einer Lucke in den K.1ippen wieder anzufangen. 
E r umzieht den letzten Klippenabsatz, biegt urn d iesen 
herum und sucht in g radem Zuge ohne Rucksicht auf das 
Niveau die S udostspitze der Altenburg, an die er bis auf 
etwa 60 m herantritt. D ann begleitet er in g leichem Ab
stand den F ull des Berges. S eine letzten S puren verlaufen 
etwa in der R Ohe der Nordwestecke der Burg an einer 
Ste]] e, wo der Steilhang des B erges ein e W eiterfuhrun g 
unnotig machte. Der alte Hauptdurchlal3 durch den in 
der Neuzeit vielfach durchbrochenen Wall scheint der noch 
heute vom W ege von Niedenstein nach Sand benutzte 
zu sein (vg!. S . 16). 

Wir zw eifelten anfangs an der Zugehorigkeit der 
Linie zu den vorgeschichtlichen Befestig un gen und dacb
ten an e inen Zusammenhang mit dem F alkenstein und 
dem spatmittela lterlichen Schlaggraben zwischen Alten
burg und Emserberg . Nachdem aber ihr ganzer V er
lauf und damit ihr Zweck klargelegt war, der nur der 
der V erteidigung der Altenburg se in konnte, mullte dieser 
Zweifel zurUcktre ten . Die Altenburg ist nach Ausweis 
der Scherbenfunde seit der La T ime-Zeit nie als Wohnstatte 
oder Zufluchtsort benutzt worden. D ie U ntersuchung des 
W alles hat denn a uch ergeben, dall er das Uberbleibsel 
ein er :r\'Iauer aus Steinen, H olz und Erde ist, deren K on
struktion durchaus vorgeschichtlichen Charakter tragt. . 

• 
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Trotz mehrerer Durchschnitte - zwei wurden van nns 
gemacht, ein dri tter bei Durchlegung eines W asserleitungs
g rabens beobachtet - ist es noch nicht gelungen, alle D e
tails der K onstruktion festzustellen. Der bisherige Befund 
e rgab folgendes. Vor der Mauer lief ein 1,2 m tieler und 
7 m breiter Graben mit spitzer Sahle; die Grabenerde war 
nach vorwarts geworfen. Ob eine Berme vorhanden war, 
ist noch zweifelhaft; in einem der Schnitte wurde var dem 
Mauerfu6 ein e 70 cm breite und 3 cm starke h 0 r i Z 0 0-

t a I e K ohlenschi cht gefunden, d ie k aum anders erkla rt 
werden k ann, als dal3 brenn endes H olz vom Oberbau de r 
Mauer auf eine hor izon tale FHiche vor dieser herabgefallen 
war. Die K ohlenschicht hatte eine Ausdehnun g van etwa 
einem ]\i[eter. Die Mauer bestand aus ein em etwa 3 m 
brei ten Erdkern mit einer nahezu 1 m brei ten Stein front. 
Diese Stein front ist nirgends mehr aufrecht gefunden 
worden , weil sie unter dem D ruck der rlickwartigen Erd4 
lTIassen nach vern abgerutscht war, ist aber aus den Fund
umstanden mit a11er Sicherheit zu erschlie.13en. Es ergab 
sich an alien Schnitten dasselbe Bild. 1,50 m vor de r 
W a llkrone fa nd sich in der BOschun g dicht unter der 
Oberflache bis aul den gewachsenen Boden reichend eine 
bis zu 2 m breite S teinmasse, die nach der W allseite zu 
horizontal lagernd nach dem Graben hin gerOlla rtig abfiel. 
U nter dem Steinmater ial be randen si ch aul3erordentiich 
viele Saui enbasaltblOcke, die bis zu 70 cm Linge hatten. 
Es lieB si ch unter di es n UmsUlnden feststellen, dal3 die 
ganze teinmassc ni ht gcs huttct, scndern senkrecht zu r 
W allrichtun g gclcgt war: auch die in den Graben hin ein
gedrUckten Stcine hatten zum groli\en Teile noch in ihrer 
schragen Lage die a lle Ri chtl1ng beibehalten. Eine Stein
mauer mit ein r E rdmuucr dahinter ist ohne H olzkonstruktien 
schwer denkbar. Auch von dieser s ind Spuren nachweislich. 
D ie verher erwahntc l<ohlenschicht vcr der Mauer und 
e ine andcre in cin cm anderen Schnitt hinter der Mauer 
rUhren natilrlich ve n ei nem hOlzernen Oberbau her. Aber 
in dem Schnitt des Leitungsgrabens, den wir beobach
teten, 109 sich von der Steinfront an unter dem ganzen 
W allfu l3 eine 2-3 cm starke Kohlenschicht hin, die nur 
von dem hOlzernen Ankerwerk der Maucr herriihren kann. 

Wir hoffen, da~ cin Durchschnitt an einer besonders 
gut erhaltenen Wallstelle Anhaltspunkte zu einer sicheren 
Rekonstruktion des Aulbaues geben wird. 

• 
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b. D i e o b e r e iVIau e r. 
(5. das obere Profit auf S. l a.) 

D ie obere W ehrlinie, eine Steinm auer, umgibt das 
Plateau an den beiden scbwacbsten Seiten im Nordost 
und Iordwest. Auf der Nordostseite setzt s ie kurz var 
der E ndi g un g des F elsabsturzes der Ostseite an, und zieht 
mit einer Steigun g von etwa l O in ziemlich g rader R ich
tung w enn auch nicht ohne leise Biegungen der Lin ie 
auf die Nordspitze des Plateaus ZU , urn dann in g leicher 
HOhe bleibend am R ande des Plateaus auf der Nordwest
seite entlang zu laufen. An der U mbiegun g wr Siidwest
seite bri cht sie unvermittelt ab. Fur das Zeitverhaltnis 
zur unteren Mauer ist die augenfallige Tatsache bezeich
nend, da13 sich beide mit ihren Linien erg~inzen. 

D a beim Bau der Mauer aui3er g roi3en BasaltblOcken 
auch sehr v iele klein ere Steine verwandt ward en sind, ist 
s ie nach V ermoderun g der nach alIen Analogien vorauszu
setzenden H olzkonstruktion zu ein em S teiowall zusammen
gestlirzt. D ieser Steinwall ist 5 m breit und nur noch 
0,5 m hoch. 

Der Nachweis aufgehenden Mauerwerks gelang an 
einer Stelle der Nordostseite. H ier kam 2,60 m vom 
auJileren W alJfui3 entfernt ein 60 cm bohes kompaktes 
Mauerstuck auf ein e Lange von 2,80 m zum Vorschein . 
D ies Stack war ohne R egelmai3igk eit aus g roi3en und 
k leinen Steinen geschicbtet, aber samtliche la ngeren 
Steine lagen horizontal und mit dem K opfe senkrecht zur 
W alJrichtung , und die Fiigung war eine so feste, dai3 die 
ganzc Strccke sich leicht aus dem losen Gerilll heraus
sch ~i1 en li eJ3. Offenbar war hier das Mau erw erk durch 
einen g lllckli chen Zufall nach der Verwitterung des H olzes 
nicht zusum mcngesWrzt, sondern hatte sich gesetzt. Auf4 
fa lJig ist die gerin ge Breite der Mauer, die nur 1,40 m 
betragt. Es muM dahi ngestellt bleiben, ob sie vielleicht, 
w ie cs z. B . am Gleichberg bei Romhild schon beobachtet 
ist, allS mehreren hintereinandergesetzten Stucken ge
baut war. 

Fur den Durchgang durch die Steinmauer kam nach 
dem oben S. 12 Bcmerkten nur die Nordostscite in Be4 
tracht. Hier liegen heute zwei D urchbriiche unmittelbar 
nebcneinander. Die Entscheidung daruber, welcher der 
bciden als das alte Tor in A nspruch genom men werden 
kann, hangt mit der Untersuchung der Befestig un gen vor 
d r Stcinmauer zusammen. 
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e. B e f e stigun ge n d e s T o r es. 

D en wegen sein er geringen H Ohe iiber dem vor
Jiegenden T errain doppelt g efahrdeten E ingang hat man 
durch ein besonderes System van B efestig ungen zu schtitzen 
gesueht. Drei Mauern (a, b , cc auf dem Plane) sind vor 
das Tor vorgezogen ; die zwci inn eren (a und b) setzen 
an die obere Mauer an, die dritte a uBere (c c) an den 
H ang des Burg felsens; jede wird von der vorhergehen
den iiberhoht, die innerste wieder ve n cler S teinm auer ; 
alle drei zichen in fiachen, konzentrischen Bogen am 
Hange abwarts vcr dem Tore vorbei und finden unmitte l
b ar vor ihm ihre Anlehnung an einen KJippenzug mit 
Terrassenbildung, der vom Ostabsturz des Burgfelsens 
ausgehend in R ichtung auf den Sattel zwisehen Burg 
und F alkenstein zu lauft. Die U nebenheiten des felsigen 
H anges wurden fur die Anlage de r Mauer dureh Auf
schUttungen ausgeglichen ; die starkste, die wir konstatiert 
haben, hatte 1,60 m Tiefe. E s w. ren dureh die drei 
Muucrn d re i Zw inger gesehaffen, d ie dureh die R ander 
der Tcrrassen auf den Klippen und dureh die Mauern voll
stand ig g schlossen waren. D ie B re itc des au6ersten 
Zwingcrs b tragt rund 50 rn , des rnitt lcren 20 m, des 
i nncrcll 25 m, der A ng reifer konnte also zunachst ven 
ali en vi r :Mau rn zug lcich bcschossen werden und befand 
si ch oach Bcwtill ig llng cl r tl 1l 0ercn Linicn in den engen 
Zwingcrn in ] nkbarst ll ngii nstiger Luge. 

D ie tlui3crst MUli er hat e incn Graben vor sich. Ihre 
den obcr n Mall rn parallele FOhrung wird durch eine 
von aul3en her auf sic zul allfende und im stumpfen Winkel 
auftreffcnd Maucr lln lcrbrochen. D iese Mauer (e), heute 
als W all rha llen, komrn t va n der dem Sattel zunaehst 
liegendcn baslionnrt igen E rhebung des F alkensteins her. 
vVo sic die tiuIJerc Zwi ngerm auer durchschneidet, biegt 
sie hakenform ig zurOek : zwisehen diesem hakenforrnigen 
Ende und dem 110rdliehen Teile de r Zwingermauer fuhrt 
der alte Eingang in den ersten Zwinger. Das Tor der Q uer
mauer liegt elwa 30 m unterhalh der Falkensteinklippe ; 
es ist noeh heute d ie einzige Durehbreehun g des W alles, 
und Spuren ein es alten Weges fuhren von hier aus in der 
Riehtung auf die Durchbreehung der unteren Mauer, die 
wir oben S . 13 als deren altes Tor vermutungsweise be
zeichneten. FUr unsere Begriffe hat eine Anlage wie 
die der Quermauer e etwas Befremdendes : einm al im Be
sitze des Angreifers bildete sie die natiirliehe Sturmbriieke 
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gegen die Umfassungsmauer. Aber eine ahnliche Mauer 
hat Schuchhardt an der Befestigung des Hexentanzplatzes 
im Bodetale nachgewi esen (Atlas Heft VII S. 45 Abb. 39). 
U nsere Mauer soUte natUrlich den Zugang <urn Tore unci 
zum Sattel erschweren und konnte diesen Zweck erfi.illen 
unter def Voraussetzung, daB eine starke Besetzung der 
Bastion des Falkensteins eine Umgehung Ober den Falken
stei n fOr den Angreifer unmoglich machte. 

In dem aulleren Zwinger befi ndet sich 10 m von 
der Zwingermauer entfernt ein ihr paralleles stark ver
schliffenes W allstOck (d) von 75 m L ange, das heute dem 
Tore gegenOber endigt. In seiner jetzigen Gestalt und 
Lage ist es schwer verstandlich, denn es setzt gerade da 
aus, wo es durch Verlegen des W eges innerhalb des 
Tores besonderen \Vert gehabt hatte. Da ein moderner 
Weg vorbeifOhrt, ist die Moglichkeit, daJ3 ein StOck ab
getragen word en ist, nicht gaoz ausgeschlossen. vielleicht 
handelt es sich auch urn den Rest ein er alteren Be
festigung, wie bei dem W alle unten S. 21 (fff cles Planes). 

Von dem T ore fOhrt der steUenweise noch kennt
liche alte Weg zur Burg in schrager Richtung zu der 
mittleren Mauer hinauf. Diese und die innere Zwinger
mauer zeigen heute ebenso \Vie die Steinmauer (S . 15) 
zwei DurchHisse nebeneinander, von denen der e ine 
zwischen dem Klippenrande unci der Mauer durchgeht. 
Es ist selbstversUindlich, dall einer von beiden neueren 
U rsprungs sein mu13, und zwar ist es der oben genannte 
;;ullere ostliche, zwischen Mauer und Klippenrand. Dies 
geht zunachst aus den Anlagen am W ege durch den 
zweiten westlichen Durchgang hervor. Dieser Weg wird 
namlich im inneren Zwinger sowie eine Strecke \Veit inner
halb der Steinmauer auf der rechten Seite (for den Ein
tretenden) clurch eine offenbar kOnstlich verstarkte Ter
rainerhebung Oberhoht, sodaJ3 fOr die Bekampfung eines 
Feindes, der das Tor auch der dritten Zwingermauer ge
nommen hatte, dem Verteidiger eine letzte Stellung ge
schaffen war. F ern er ergab clie U ntersuchung cler in
neren Zwingermauer, daf6 sie gerade in diesem Eingange 
(ihrer Nordwest-Flarike) durch ein heftiges Feuer zer
stOrt worclen ist, das ihr Holzwerk verkohlte und den 
Lehm weithin verziegelte und farbte (vg!. unten S. 18 ff.). 
E in solches F euer ist aber am allerersten beim Tor zu 
erwarten, nicht an einer beliebigen Stelle der U mfassung . 
Endlich spricht gegen die Auffassung des au/3eren W egcs 

Zeitachr. Dd. 4S. 2 



- 18 -

als des ursprunglichen, dalil man durch ein Hindurchleiten 
des Eingangs zwischen Mauerende und Klippenrand die 
Starke des Eingangs unnotig geschwacht halte. Der 
aufiere W eg ist also als modern er Holzabfuhrweg anzu
sehen, der den sudostlichen T ei l des Burgplateaus er
schlielilen sollte. 

Wie die Steinmauer oben und die Umfassung unten 
stellen si ch auch die Zwingermauern heute als Walle dar. 
T rotz zahlreicher Scbnitte fan den wir keine Spur, die zu 
der Annahme berechtigen konnte, dalil auch diese W alle 
die Dberbleibsel einer mauerartigen J{onstruktion gewesen 
seien, und in unserem Tagebuch wiederholen sich standig 
die resignierten Feststellungen: IIAufschiittung", "keine 
Reste von Mauer" u. a. Endlich aber erbrachte die U nter
sllchung des inn ersten Zwingerwalles nahe beirn Tore die 
Gewililbeit, dalil der "Wall" aus E rde und H olz gebaut, 
also eine l\1auer war j hier hatte ein Brand bei einer 
Einnahme der Burg in Kohlenlagern und Verziegelung 
des lehmigen Bodens ausgedehnte Spuren hinterlassen, 
und in den K ohlenlagern fand en sich auf der Sohle des 
Walles die R.cste van Baumstammen, rlie parallel Zllr 
W allrichtung vom Fulile der vorauszusetzenden Mauer bis 
nahe an die innere W allboschun g lagen. Dieser Be
fund veranlal3tc eine ern eute sorgfaltige U ntersllchung 
des isolierten Wallstiickes Ostlich des T ares, unrl hier 
fan den si ch dann in der hinteren W and des Schnitts 5-G 
in der Richtung des W alles laufende, ubereinanderliegend e 
hellbra unliche Streifen, die sich deutlich vom lehmigen Bo
den abhoben: die d UTCh den Druck des Erdreichs zusam
mengepreJlten Stamme aus der Mauerfront. Dies E rgebnis 
entscheidet selbstverstandlich auch fur die ubrigen Zwinger
walle. Der Fall ist lehrreich. Er mahnt zur Vorsicht bei 
der Beurteilung vorgeschichtlicher ' 'Valle, die durchaus 
noch nicht als W alle ausgesprochen werden diirfeo, weon 
einige Schnilte k eine Spuren einer Konstruktion ergeben 
haben. Wir neigen nach unsern Erfahrungen dazll, uberall 
da eine Mauer vorauszusetzen, wo nicht die W allform als 
die urspriingliche nachgewiesen ist. 

Die Untersuchung des obersten Zwingerwalles' (s. das 
mittlere Profil auf S. 19) nordlich des Tares war durch den 
Baumbestand aulilerordentlich erschwert. W as festgestellt 
werden konnte, ist folgendes . D ie Brandspuren wurden vam 
Tore an bis noch 21 m nordlich des T ares gefunden. Sie 
treten im Walle 1,70 m vor dem aulileren R ande der W all-
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krone auf und ziehen sich 4,50 m weit bis nahe an die ruck
wartige Boschung des W alles hinein . Unter der Humus
schicht find et sich zunachst noch dunkler, allmahlich heller 
w erdender Boden mit verschwindend wenig Stiickchen K oble 
und verziegelten Lehmbrocken . Darauf folg t eine helle gel be, 
stell enweise grau gefarbte Lehmschicht mit unregelmailigen 
dunnen Bandern von Holzkohle und faust g roilen Nestern 
von K ohle und Asche. Unter dieser Schicht folgt eine 
bis zu 40 cm machtige Schicht rotgebrannten lehmigen 
Bodens, mit schmalen Bandern von K ohle und Asche 
durchsetzt, dessen Farbung in der R egel nach unten zu 
an Intensitat zunimmt. Diese rote Schicht liegt je nach 
den Terrainverhaltnissen auf dem gewachsenen Boden ocler 
auf einer weiteren Erdschicbt van verschiedener Starke 
(bis zu 50 cm), die keine K ohlenspuren mehr aufweist. 
U nter der roten Schicht aber, teils auf dem gewachsenen 
Boden, teils auf der ausgleichenden Erdschicht, fanden sich 
die starksten und zusammenhangendsten Kohlenlager. Hier 
aber nicht als schmale Bander oder Nester \Vie oben. 
Vielmehr fa nden si ch an drei Stellen 1,70 m vor dem 
;;uileren Rande des W alles in der Wallrichtung laufende 
80-120 m lange und 40-60 cm breite K ohlenlager, von 
denen zwei si ch scharf vom umgebenden verziegelten 
Boden abhobell, wtthrcnd das dritte an einer groI3eren 
formlosen aber lock rcn Kohlenschicht lag. Die Machtig
k eit dieser Lager betrug an ciner Stolle 10, an den beiden 
anderen 25 und 30 Clll . Es kann si ch hier also kaum urn 
etwas anderes handcln als urn verkohlte und durch den 
Druck des Erdreichs zusammengepreilte Stamme, und 
diese Deutung wird bcstatigt dU fch einen Fund weiter im 
Innern des W alles. H ier lag auf demselben Niveau mit 
den vorderen Stammen, in derselben Richtung - der 
des W alles - 1,80 m von jenen entfernt ein vcrkohlter 
Baumstamm von 50 cm Durchmesser, der an dem einen 
Ende sein e Form so gut bewahrt hatte, daM man 110ch 
die J ahresringe erkennen konnte. Seine La nge festzu
stellen hinderte die Rucksicht auf den Baumbestand. Diese 
machte es gleichfalls unmoglich, zwei annahernd in der 
Mitte zwischen diesem Stamm und dem gegenuberliegen
den Stammrest der Vorderfront auftretende Spuren zu 
verfolgen, die si ch aus dem K ohlenlager, das hi er den 
Boden bedeckte, hervorhoben und von einer dritten Stamm
reihe od er von Querholzern herzuriihren schienen. 

Wir haben also in diesen teils auf dem gewachsenen 
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Boden, teils auf der ausgleiehenden Erdsehieht lagernden 
Stammen die R este der untersten Lage der Faehwerk
konstruktion der Mauer var uns. Das U nzusammenhan
gende der R este wird sieb am besten dureb die Annahme 
erklaren, dall die verbrannte Mauer wieder in Stand ge
word en ist, bei der Wiederherstellung konnte nur die unterste 
Sehicht aber aueh diese nur stellenweise intakt bleiben. 
So ist aueh das F ehlen aller Spuren des aufgehenden 
I-Iolzwerks verstandlich sowie der U mstand, da13 var clef 
Mauer Brandreste vollkommen fehl en, wahrend \Vir sonst 
doeb R este des naeh vorn gefallenen brennenden Ober
baus im Sehutte linden mullten . 

Die Untersuehung der Mauer Ostlieh des Tores, in 
der die vergangenen Langshtllzer in 5-6 Sebiehten uberein
a nder konstatiert werden, ist noeh nieht beendigt. Brand
spuren ha ben sieh hier nieht gefunden, weder K ohle noeh 
" erziegeltes E rdreieh. Es \Vird bei der Eroberung der 
Burg nur das nordliehe W allende in Brand gesehossen 
worden sein, urn die S tftrke cler Verteidigung zu brechen. 

Zu den Sieherun gen der Torseite der Burg gehOrte 
sehlielllieh der auf unserer K arte mit fff bezeiehnete Wall, 
der von derselben Stelle der F alkensteinbastion ausgeht, 
wie der oben S . 16 besproehene Querwall. Er lauft von 
dort in fast sehnurgrader Riehtung 270 m naeh Suden 
bis vor den Ostabsturz des Burgberges, gabelt si eh hier 
und verlauft dann spurlos. Er wurde fUr die V erteidigung 
dieselbe Bedeutung und Aufgabe gehabt haben, wie die 
Querrn auer e. Haufung der W erke ist nun ja ein dureh
aus der Zeit und dern Charakter der Altenburg-Befestigung 
entspreehender Zug. Aber dieser 'Wall ist so vOllig ver
schliffen - er wurde erst in all erletzter Zeit van uns 
entdeekt, obwohl wir ihn taglieh ubersehritten haben - , 
dall er doeh als eine aufgegebene und spater durch die 
Quermauer ersetzte Linie zu gelten baben wird. 

d. Zeitlich e r Ansatz de r Befest i g un ge n. 

Die Befestigungen der A Itenburg gehOren zu der 
Gruppe der doppelten Ringwalle. Da die innere Linie 
am Rande des sehroff abfallenden Berges liegt, ist die 
aullere urn dessen Fuf.\ herum gezogen. Die g leiehen Ver
hiiltnisse fUhrten zu einer gleiehen Anlage auf der Milse
burg i. d. Rhon, nur ist hier der Absturz des Burgberges 
ein so jaher, dat3 man auf die inneTe 1vIauer ganz verzich· 
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tete und sich darauf beschrankt hat, die Zu gange durch 
Mauern zu sperren. W enn danach die A ltenburg zu den vor
geschichllichen k eltischen und germanischen Befeslig un gen 
zu rechnen ist, so legen zwei Bestandtcile ihrer W erke es 
nahe, sie mtlg lichst an das Ende der vorgescbiehllieben 
Periode zu rUcken. Zunachst die Graben, die den alteren 
Befestigllng en Zll feblen scheinen. Wie es bei den sachsi
schen Bllrgen die R egel ist (Schuchhardt, A tlas S. 57, 2:.11), 
so tritt tibrigens auch auf cler Altenburg cler Graben nur 
an den auBersten Linien auf, offenbar weil s ic mehr als 
die ilbrigen den An g riffen durch Belagerungsmasehinen aus
gesetzt waren, uber die der romische und frankische Feind 
verfUg te. Sodann weist die Zwingerbild llllg am Tore die 
A ltenburg- - Befestigung in verhallnism,U3ig spate Zeit. 
S chucbhardt hat diese als eine cler charakterist ischen E ig en
tUmlicbk eilen der Sacbsenburgen erkannt (A tlas S. 57. 232). 
E r fand aber V orstufen cler spater voll entwickelten F orm , 
so die Barenbll rg bei vV(ilfi nghausen, Kr. Springe, Bl. XL. 
und die K arlsscbanze bei Willebadessen, Bl. LI, und schlolil 
daraus, da13 die Zwingeranlagen sich "in der Zeit zwischen 
den R Omern unci K arl dem (jrolilen entwickeln" (S. 65, 263). 
Die Zwillgerbildll ng der A ltenbll rg gehtlr t zu jenen alleren 
Vorsturen . l hr rehl t noch die Ausbildung der Sehallzen, 
\Vie sic an der Skidroburg bei Schieder a. d. Em mer auf
trelen (BI. LIlI. 1), und die Zwinger mauern si nd noch nicht 
so k ompliziert , wie etwa die au f dem Ttlnsbergc bei Orl in g
hausen (Bl. LVI). 

U nsere Funde erlauben nun S chuehhardts A nsa tz 
nach ruckwarts zu verschieben. 'Vie auf der ganzen Burg 
an alien Stellen und in alien Schichten mit A usnahm e 
einiger weniger spatmittelalterlichen StUck e nur R este der 
La T ene·Zeit und zwar der spatesten La Tene·Zeit ge
funden wurden, so auch in dem Schutte der l\IIauern. 
Aufi'allig fundarm war hisher die unterste Mauer. Wir 
haben hier nur den Boden eines grolilen Topfes au f del' 
S ohle des Grabens gefunden. Es mag dies damit zu
sammenhangen, dall das Gelande, auf das di~ Mauer ge· 
baut und aus dem das Erdreich und die Steine filr ihre 
K onstruktion ge\Vonnen wurden, sparlich oder gar nicht 
besiedelt war. Dagegen wurden au13er Fragmenten von 
MOhlsteinen, Schleifsteinen, verzie,.-eltem Hilltenbewurf 
und einigen zugeschlagenen, als W erkzeuge benutzten 
Steinen grolile Mengen von Scherben aus dem Sebutte 
der oberen :Mauer so\Vohl \Vie aus den en der Zwinger-
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mauern gesammelt, uod soweit diese Scherben nach F orm 
oder Verzierung bestimmbar waren, konnten sie samtlich 
der La Tlme-Zeit zugewiesen werden. Besonders wiehtig 
war in dieser Beziehung der Fund zahlreicher Scherben 
eines feinwandigen ornamentierten T6pfchens bester Tecb
nik von sehwarzglanzender Oberllaehe aus dem Sehutte 
der Steinmauer, das naeh der Lage inmitt\" n des Gerclls 
unbeding t als BruehstUek sehon in der Mauer gesessen 
haben mu f6te . 

3. Die Siedelungen auf der Burg. 
, 

Die Altenburg ist, wenn ma n naeh den Seherben
funden schlieI3en darf, in der La Teme-Zeit innerhalb der 
S teinmauer und an den geeig neten Stellen zwischen den 
Mauern und wahrscheinlicb anch auf dem Sattel nach dem 
Falkenstein zu dauernd od er vorubergehend besiedelt ge
wesen. .Die Ausdehnung der W ohnungen, ihre Gestalt 
und ihre Gesehiehte festzustellen \Vird die Hauptaufgabe 
der naehsten Jahre sein. 1908 haben wir mit der Unter
suehung der Siedelungsreste auf der eigentliehen Burg 
innerhalb der Steinmal1er begonnen. 

Der hoehste Punkt der Burg, ein kegelformiger Ba
saltdurehbrueh, das Dornkilpfchen genannt, liegt im Nord
westen. Von dort zieht sich ei n breites Plateau von 200 m 
Lange und bis zu 150 m Breite zum Nordrande des Ber
ges. V on diesem Plateau senkt sieh die Oberllaehe der 
Burg naeh Nordwesten und Sodosten. Der H ang naeh 
dem Bergrande im Nordwesten ist schmal. Der H ang 
naeh SOdosten nimmt gut DreifUnftel der ganzen Ober
fHiche der Burg e in. E r ist ebenso wie das oben genannte 
Plateau fast allenthalben fU r W ohnzwecke geeignet, be
sonders aber an der Sudscitc der Burg, wo zwischen dem 
SOd west- und OslTande g ro/ile, nahezu ebene Flaehen zur 
Besiedelung einladen . 

Versuchsgrabungen zwischen den Baumen am Siid
westrande im J ahre 1907 hatlen das tatsaehliche Vorhan
densein starker Siedelungsreste hier ergeben. Es fanden 
sieh Pfostenloeher, die wegen des Baumbestandes nieht 
in Zusammenhang gebracht werden konnten, eine Menge 
verziegelter Lehmbroeken von dem Bewurf der Hutten 
mit den Abdrueken des zum Bau der Hutten verwandten 
H olzes und Reisigs (sog. Stakenlehm), darunter Stueke 
mit weifdem D berzug, Seherben der La Tllne-Zeit, einige 

• 



- 24 -

Eisensachen derselben Epoche : ein Gurtelhaken, ein Ring 
und ein Nagel, endlich einige Steinbeile, deren Benutzung 
bis in d ie La T ene-Zeit und in noch jungere Epochen hinein 
ja durch vieifa ltige Beobachtungen bezeugt ist. 

Die daraulhin beschlossene F ortsetzung der Unter
suchung fuhrte 1908 H ofmeister aus, der auf Schucbhardts 
Vermittclung die Vertretung des verhinderten Ausgra
bungsleiters ubernahm. Es fi elen ihm die Nachforschung 
nach Pfostenlochern der W ohnungen aul einer liehten 
S telle auf der Flaehe im Suden der B urg, die wegen 
ihrer dureh die Bodenfeuehtigkeit begunstig ten Vegetation 
den Namen der g runen Platte erhielt, sodann die Unter
suchung eine r W allanlage auf dem nOrdlichen Plateau 
und endlich der runden, meist als W asserlOcher ange
sprochenen Gruben zu. H ofmeister berichtet wie lolg t: 

a. \'1 o h n s ta t t e n . 

"Der wichtigstc und bei weitem sChwieri gste Punkt 
der dicsjahrigcn Grabung betraf die Erforschun" des Be
siedelungssystcms der A ltenburg . Das Gelande ist fur 
e ine derartige U ntersuchung das denkbar ullgunstigste. 
Abgesehen von der wenig v rsprechcndcll Bodell art ist 
das P lateau mit hohcm BauITIwuchs bestanden. von dessen 
Wurzeln man manche stOrcndc Ver~inderung der Auf
schlull gebenden E rdlinie ll erwartell mullte . Auf die Zer
storun g deT keramischen R estc, die eine sichere Begleit
erscheinung der W ohnstatten sind, konnte naturlich dieser 
U mstand ke ine ll E illflull ausgeubt haben, und gerade diese 
Scherben in Verbilldullg mit Staken lehm, den Resten ver
brannter Fachwerkwande. w aTen es, die - dUTch V er
suchsgraben im J ahre 1907 gefunden - den SUdrand der 
Burg als mit fcste ll H ausem bestanden zu erkennen gaben. 
W aren abeT fcste W ande vorhanden gewesen, so mui3ten 
sic auch ei n Fundament gehabt haben - entweder aus 
Steinen, oder wahrscheinlicher aus eingesenkten Pfosten. 

Es wurde zunachst im allgemeinen probiert, ob es 
moglich sei, au f der "grunen P latte" diese F undamente zu 
fi nden. So gro~ sich zwischen den Baumen eine zusammen
Ningende Flache erzielen liell - es war ein R echteck 
'von ungefiihr 21 / 2 Zll 5 m - wurde sie von oben gleich
m allig abgedeckt. Der Erfolg war gunstig. In 1/, m 
Tiefe hoben sieh die Pfostenlocher uberraschend klar ab : 
od er besser die Stellen, die fruher durch prosten aus-
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gefilllt waren. Die Rander der eigentlichen LOcher waren 
nicbt mebr zu erkennen; der lehmige Boden und die 
lehmige Fullung hatten sicb durch die Feuchtigkeit zu 
e iner einheitl ichen Masse wieder vereinigt. Urn so deut
licher waren die Standspuren der Pfosten. Bis auf den 
Cent imeter konnte die ursprungliche Dicke der Balken 
ausgemessen werden; die meisten hatten einen Durch
messer VDn 26 cm, einige van 30 und 40 cm. Ein wei
teres U nterscheidungsmerkmal bot das Geschick des 
Pfostens. W ar er vergangen, so zeigte si ch ein ru nder 
dunkler Fleck in dem gelblichen Boden. "Var er ver
brannt, so um gab den runct.en Fleck ein Ring von H olz
kohle; und war das Feuer sehr stark gewesen, so war 
uberdies der herumlagernde lehmige oder tonige Boden 
hellrot gebrannt, und um den tiefschwarzen H olzkohlenrin g 
hatte si ch ein roter Tonring gelegt, der allmahlich in den 
gelben Lehm uberging. 

Dieser Fund erweckte die Aussicht, ein tibersicht
liches Bild uber den Grundri ll dieser Besiedelungsstelle 
zu ge winnen. Infolgedessen wurden mit Erlaubnis der 
KOniglichen Forstbehorde und der Gemeinde Niedenstein 
einige im W ege stehende Baume beseitigt. Dadurch 
wurde es ermOglicht, ei nen zusammenhangenden Plan van 
ca. 13 zu 25 m abzudecken und ein ermutigendcs BUd zu 
gewinnen, das zur Fortsetzung dieser intercssanten und 
viclversprechenden, aber doch sehr mUhseligen und kost
spieligen Arbeit reizt. Auf der e inen ganzen Langsseitc 
die~er rechteckigen Flache namlich erschien nicht ein ein 
ziges Pfostenloch, wahrend die andere Seite dam it besat 
war. U nd alltlallend war der Ubergang von dem brei ten 
freien Feldc Zll den Standspllren: die vordcrsten von diesen 
bildeten untercinandcr eine scharfe gerade Linie. Wir 
hatten also einc StraBe mit ei ner I-Iauserfront angeschnitten. 

Die aufgedcckten Pfostenlocher teilten sich weiter 
in zwei Gruppen, die durch einen 3- 4 m brei ten Streifen 
getrennt wurden, der kein Pfostenloch barg. Das war 
natUrlich ein Gang oder ein Hof zwischen zwei Gebauden. 
Naheren Aufschlul3 uber die Grol3e und den Grundri ll 
dieser A nlagen hat die diesjahrige Grabung noch nicht 
gebracht, da die PfostenlOcher der Ruckseiten llnd Aul3en
wande der H auser noch in der Erde ruhen . Infolgedessen 
ist auch noch nicht der Versuch unternommell, System 
in die gefund enen Standspuren zu bringen. Aber etwas 
anderes hat si ch schon klar herausgestellt. Auf 100 qm 
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Iiegen Uber 50 Pfostenloeher. Das is t ei ne so betraeht
liche Menge, daf3 hier Oberbauungen stattgefunden haben 
mussen. Nach den oben ausgefGhrten Merkmalen nun 
lassen sie si ch in mehrere g leichartige Gruppen zerteilen. 
und damit laf3t sieh sehon jetzt, obwohl die letzte U nter
suchun g dieser Besiedelungsflachc 110ch aussteht, mit Siche r
heit ausspreche n, daB mindestens e ine vierfache Bebauung 
dieser Stelle vorgenommen ist. D araus laJ3t sich e in VOT

laufiger Sehluf3 auf die Dauer der festen Besiedelun g 
ziehen. Nach dem U rteile alter erfahrener Zimmerleute 
s teh! cine H olzhUtte wohl an die d rei13ig J ahre. Damit 
ist rur die A ltenburg eine mindestens hunder tjahrige Be
siedelungszeit festgestell t. Es hat abllr den Ansehein, als 
ob weitere Beobachtungen diesen Zeitrau m leicht urn die 
H alfte vergroJ3ern werden. 

b. Eine Tongrube. 

(S. A bb. 2.) 

A uf dem oben erwahnten Plateau des Burgberges 
befin den si ch eigenar tige \Valle, d ie ein de rart gesehlossenes 
Bild !icfern , daLl ihre Zusammengchorigkeit und ihr ge
meinsamer Zwcck in die Augen sprin g t. Von \Vestell 
11ach Osten ziehen si ch im Abstand von ca, 20 m zwei 
Parallelwalle von ca. 60 III La ngc hi n, die im Osten da
dureh einc n Absehlu13 herste llen, daLl der siid!iche W all 
nach Norden umbiegt. Nur cinc kleine LOcke verbleibt 
in der nordostliehen Ecke. A m \ Vestende der Walle fehlt 
der Zusamm enschl uf3. Der nordliche Wall hat in der 1\1itte 
einen scharfen Sattel, der sOdliche auf seiner w E'stl ichen 
IHi.lfte e in cn zungcnartigen Vorsprung, sodaI6 der Innen
rau m an di eser Stelle einc Einschniirung auf 10 m auf
weist. Dadllrch wi rd der Eindruck hervorgerufen, als ob. 
der westlichc Tcil ein Vorrau m zu einer dreimal grof3eren, 
inneren ICamm er gewesen sei. Die Form des Grundrisses 
und die Milchtig keit der bis ca. 2 m llOhen Walle einer
seits, die FCllchtigkcit des Bodens, die eine Bewohnung 
ausschlof3, andererseits machten die Anlage zu einem Pro
blem. D er Spaten gab die Losung. Ein Quersehn itt dureh 
die vorspringendc Zunge ergab, daLl dieser Wan in seinem 
Kern gar kein kUnstIieher Bau war. Nur die oberste 
Sehieht von 3/, m Dieke war aufgesehUttet. Darllnter be
fand si ch der natlirliehe Boden. D er Wan war eine stehen
gebliebene Bank, an deren beiden Seiten das E rdreieh 
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cntfernt und z. T. auf di ese Bank au fgeworfen war. Die 
E nden dieses Schnittes wurden so weit gezogen, da£3 sie 
Auskllnft Ober die Besehaffenheit des Bodens im Innen
raum der W allkammer geben mu~ten. Rier war wirklich 
die ursprGn gliehe OberfHiehe ober 1 m tief cntfernt. E rst 
da stie.l3 man auf gewachsenen B odell, der aber keine 
Vegetations- und Kultursehieht mehr besaB. U nmittelbar 
auf die abgetragene Flache waren !\1assen aufgeschuttet, 
die manche Scherbe und eini ge K l1 0chen bargen. Eine 
Erbreiterung des ostliehen Endes dieses Sehnittes bestarkte 
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die Riehtigkeit der Beobaehtun g . Zu gleieh war beabsieh
tigt, Aufsehlu13 Ober die Frage zu gewinnen, ob hi er Be
siedlungen stattgefund en hatten. Da sieh keine Brand
g ruben, Pfostenlocher oder sonst Hinweise auf B ewohnun g 
auf der 20 gm g ro13en abgedeekten Flaehe zeig ten, so 
durfte wohl - zumal da wegen der gro13en F euehtigkeit 
des Bodens jegliehe Besiedlung va n vornherein sehr frag
Heh erschien - geschlossen und behauptet werden, daB 
die gan ze Anlage ni eht Zll vV ohn zweeken g edient habe. 

Neue Beobachtungen wurden an dem westl ichen Endc 
des Sehnittes gemaeht. Aus erheblieher Tiefe wurden ei nc 
Menge F euerwacken zutage g efordert - Materi al, das 
durch intensiven Brand aus der Grauwacke entsteht. "VVenn 
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man nicht annebmen will, da6 diese Steine von anders
\Voher an diesen Ort gebracht sind - und dazu liegt kein 
Grund vor - , so muJ3te einst an der westlichen S eite des 
zungenformigen Vorsprungs eine starke Brandstelle ge
wesen sein. Darauf schien auch das herausgearbeitete 
Profil hinzuweisen. Ein Teil des lehmigen Erdreiches war 
mcrkwUrdiger W eise wasserundurchHissig, anscheinend 
durch Brand gehartet, sodalil das sickernde Wasser um 
diese Lehmmasse herum einen eigenartigen Lauf zu nehmen 
gezwungen war. Auf Grund dieser beiden Beobachtungen 
wird die Vermutung ausgesprochen, da/3 sich in der Ecke 
zwischen dem sudlichen J.angswall und dem Vorsprung 
und zwar in der westlichen Ecke eine machtige Feuerstelle 

-befunden hat. Die w eitere Untersuchung dieses Punktes 
5011 wahrend der nachsten Gr abun g" vorgenommen werden. 

Die nachsten Schnitte, die gclegt wurden, muBten 
erweisen, ob die gewonnene Ansicht iiber die Entstehung 
der Walle auch sonst Stich hielt. Es wurde der sudliche 
Langswall von innen her, der nOrdliche LangswaU von 
innen und auf3en her angeschnitten. Von neuem erg-ab 
s ich, einmal da /3 wirklich die Walle nur plalllose Erho
hungen waren und zum anderen, da13 der Innenraum 
kunstlich vcrtieft war. Zu welcbcm Zw eck das letztere 
aber ? E ill e in ziger Schnitt quer durch die I{amm cr gab 
Antwort . Nach E ntfernung cin er diinn cn V egetations
docke, die sich erst sptilcr gcbilclct habcn mag. kam cin 
schieres Tonlagcr schr fci ncn Materials zutage. Damit war 
allerdings einc Obcrrnschcnd uncI klare Lt>sun g der ganzen 
Anlage gcwonn cn. vV ir haben cs mit einem Tonstich zu 
tun. Die abgcdccktc E rde ist ei nfach nach rechts ulld 
links gcworfcn worden, uncI so sind die Walle entstanden. 
In dieses B ild w(lrde si ch di e Brandstelle, die man nun mit 
eillem Topferofen in V rbindun g zu bringen geneigt ist, 
vorzug lich einfugen uncI die stehengebliebenc. vorsprin
gende Erdzunge crklarell. Soviel darf \Veiter als fest
stehend beha uptet werden, daB der Tonstich gleichzeitig 
mit der Burg brsiedlull g in Benutzung war. In den auf
geschUtteten Massen finden sich keramische Dberreste in 
verhaltnismli13ig g ro/3er Menge, aber nu r \¥ are, die gleich
artig und gleichaltrig ist mit den iibrigen zahlreichen 
S cherbenfunden au f der Burg . 

• 
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c. Wass e rb ecke n . 
1. Wa sser b ecke n am os tlichen Ende de r Ton g rube. 

(S. Abb. 3.) 
Ganz in der Nlihe des Tonstiches und weiterhin ver

streut iiber das ganze Burgplateau fallen runde Boden
senkungen auf, die bis zu 10 m Durchmesser haben, aber 
nicht allzu tief sind. Sie wurden als W asserlocher angc
sprochen. Drei van ihnen sind wahrend der diesjahrigen 
K ampagne aufgedeckt. Zuerst wurde diejenige V ertie
fung untersucht, die an der sildostlichen Au13enecke des 
T onstiches bemerkt wurde. Es sollte ein Quadrant von 
ihr ausgehoben werden. Schon bei 'I. m Tiefe konnte 
ein Pfostenloch erkannt werden, auf das ei ne schon vor
her beobachtete, mehrere Meter lange, g radl inige Sand
zeichnung zulief. D araufhin wurde festgestellt, dall diese 
Linie die Grenze zwischen bewegtem und gewachsenem 
Boden war, und da13 infolgedessen das W asserloch nicht 
rund, sondern viereckig gewesen sein mu J3te. Auf Grund 
dieser Beobachtung konnte der Schnitt korri g iert und ver
kleinert werden. Die Vollendun g der A rbeit bestatigte 
die Beobachtung und lieferte folgendes Ergebnis. 

s .oo 

-1,80 
I, So 

'.5,2,) 

1,58 , 
0, ~s :}. 10 

$, LO 

JIi. 1: 100. 

Abb. 3. 

In 1,75 m Tiefe wurde die E cke eines viereckigen 
Bassins blo13gelegt, dessen Seiten mit H olz ausgekleidet 
und dessen Sohle mit Eichenbohlen ausgelegt war. D en 
Grundri13 des ganz aufgedeckten Bassins stellt Abbil
dung 3 dar. 
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Die B odenflaehe ist ein nieht ganz regelm at3iges 
R eehteek von durehsehnittlieh 5,10 zu 3,5\1 m Durehm esser. 
Die Seitenwande dieses Loches, die aus :Brettern gebildet 
s ind und sieh noeh in H ohe von 45 cm erhalten haben, 
werden dureh starke Pfahle gehalten. Aut3er den 4 Eek
pfosten weisen die Sehm alseiten einen Mittelpfosten, die 
Langsseiten 2 solche auf. Der nordwestliehe E ekpfosten 
hatte doppelte Nuten, in die die 2- 3 cm sta rken Bretter 
e in geschoben waren. Technisch beachtenswert war die 
Sohle. Zwisehen die beiden Mittelpfoste n der Sehmal
seiten war ein rundlicher B alken eingeklemmt, urn den 
Pfosten g rot3ere Standfestigk eit zu geben. Die beiden 
H albflaehen , die so entstanden, waren mit je 4 Bohlen 
ausgelegt, die cine Dicke van 4 cm und ei ne Breite von 
33 cm besat3en. Die LUcken zwisehen diesen Bohlen, d ie 
s i ch nicht hart an einander schlossen, schienen mit St~in en 
au sgegliehen zu sein. Diese kUnstliehe S ohle war aber 
nieht erst naehtraglieh auf den G rund des fertiggestelJten 
H olzkastens gelegt. Die Bohlen fat3ten unter den Seiten
wanden d ureh. Die A nlage mut3 demnaeh so e rfolgt sein , 
dat3 naeh Aushebung des Loehes die Pfosten und Zwisehen
pfosten cingesetzt und verankert wurden. Darauf fand die 
Auslegung dcr Sohle statt, und nun erst wurden die Seiten
wande aufgcsetzt. Dcr Spieiraum zwischcn diesen und 
den dahinter anstchenc1en festcn E rd wanden, cler naturlich 
mit Masse a usgefi\ lIt wurde, ist gering. Aus der senk
r eehten H ohc der gefundencn Pfostenloeher, die beinahe 
bis an die heutige ObcrfHiche zu erken nen sind, geht weiter 
hervor, dat3 di e prahl aus dem Boden herausgeragt haben, 
und da zwischcn clef spatcren F Ullung cler Grube B retter 
und Balken Jagen, so darf wohl gesehlossen werden, dat3 
das Bassin durch ein Dach geschtitzt war. 

Auf der Sohle wurd en aut3er einer stattliehen Anzahl 
von Scherbcn folgcncle Bronzen gefunden: 

1) Armbrustfi bcl, T . I, 9, 6,5 cm lang . - 2) GUrtel
haken, T. I, 4, 17,3 cm lang . - 3) Etwa 40 kleine Ringe 
\Vie T. I, 7, 6 mm innere W eite. - 4) Zierscheibe, T. I, 2, 
10,6: 10 cm Durchmesser; auf der V orderseite, die dureh 
eine die K e nturen begleitende eingeschlagene Linie als 
s olche gekennzeiehnet \Vird , Hegt in der e beren H alfte ein 
mit zwei Nieten befestigter vertikaler S tift auf, der nach 
der Analogie der Zierseheibe aus Skrej (bei Pic-Deehelette, 
L e Hradiseht de Stradonitz S . 58 Fig. 7) bis an das un
t ere Ende der S eheibe durehging. In dem bOhmisehen 
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E xemplare ist an dem Stifte oben ein Rin g an gebraeht, 
mit dern die Scheibe an einem knebelfOrmigen H alter hing. 
U nsere Seheibe war nicht als freihangendes ZierstUek ge
daeht oder wenigstens nieht gebraucht, denn auf dern 
reehten Ende (v. B.) des horizontalen Durehmessers ist 
noeh ein Niet erhalten, und auf der gegenuberliegenden 
Seite der R est des Nietloches, und ein weiteres NietJoch 
befind et sich am R ande des oberen S ektors rechts. Oben 
am Ende des Stiftes war aber \Vie auf der Skrejer Scheibe 
ein Ring ocler e ine Zierat angebracht, denn cler Niet, cler 
das vertikale Stab ch en halt, dient auch zur Befestig un g 
eines Bronzeblattchens auf der RUckseite der Scheibe, das 
cler R est des Ansatzes fur einen Ring oder einen Zierat war. 
- 5) Zwei Bugel, T. I, 1,3, 4,6 cm hoch, 4,2 cm W eite. Pie 
erkl art diese auch aut dern Hradischt vorkommenden BUgeL 
als Sporen, der Stachel ware in das Loch in dern verti
kalen A nsatz eingeschoben. (Pie-Dechelette S. 79. 3.) FUr 
einen Sporn scheint die W eite nicht zu geniigen. Eher 
konnte ma n an ZUgelftihrungen denken: der BUgel \Vurde 
auf das Geschirr aufgesteckt, die ZUgel lagen im BUgel 
und wurden durch ein in die Osen eingeschobenes Stab
chen am Hinausgleiten gehindert. - 6) Drei Anhanger 
wie T. I, 6, 8,8 cm hoch. Platte mit Ose vorn aufgelOtet. 

In derselben Fundschicht traten auch verstreut mensch
liche Knochen auf, darunter ein Unterkiefer. Ihre Lag e 
schl01il jeden Gedanken an eine improvisierte Bestattung 
in dern W asserbassin vollkommen aus. Es mUssen R este 
sein, die nach einer Einnahme und Zerstorung cler Burg 
frUh er od er spater in den nicht mehr benutzten Brunnen 
hineingeraten sind. 

Die D eutung auf ein Wasserbecken stcht auller allern 
Zweifel. Wir haben anfangs die Moglichkeit erwogen, ob 
es sieh urn einen K eller handeln konne. Aber es \Vollte 
nicht einleuchten, warum man fUr einen K eller einen sol
chen feuehten Ort ausgesucht haben sollte? Die Grabung 
wurde in cler trockensten J ahreszeit ausgefiihrt, und trotz
dem spritzten bei dem Ausheben kleine Wasseradern aus 
den S eitenwande ll heraus, die den Bodell leise rnit W asser 
bedeckten, das k einen Abflull fand! AlIe Zweifel sehloll 
der Befund am dritten der untersuehten Becken und vor 
allern die Analogie in einem ra mischen Lager auf deutsehem 
Boden aus, die unten S. 44 zu erwahnen ist . 

• 
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2. Wasserbecke n ostli1fh de s Dornkop f che n s. 

Die U ntersu chung dieses Bassins, das an der vam 
DornkOpfehen in Ostlieher Riehtung ziehellden Sehneise 
liegt, konnte noeh nieht beelldigt werden. Es ergab si ch 
zunaehst das g leiche Bild wie oben. In 1,70 m Tiefe wurde 
der Grund erreicht. Das Bassin war et\vas klei ner \Vie 
das erste und maLl 4,00 : 2,80 m. Die 60 cm hohen Seiten
wande wurden nur dureh die 4 Eekpfosten gehalten. Die 
Sohle war mit 7 Bohlen ausgelegt. Es seheint aber, als 
ob das Bassin .uf einer Seite wenigstens eine doppelte 
Wandung geh.bt habe. Auf3er einigen Seherben unci 
ein em 111 uhlstein wurden keine Funde gemaeht." 

Soweit Hofmeister. 

3. Wa sserbecke n westlich der Tongrube. 

(S. T. IV und Abb. 4 und 5.) 

U nmittelbar vcr dem Eingange zu der oben ven 
Hofmeister besehriebenen Tongrube lag die g rOf3te der 
erhaltenen runden Gruben (vg!. S. 27 Abb. 2 Pfutze). 

U nter dieser fand sieh ei n Doppelbassin, dessen Grund
r iLl und dessen Ansieht naeh der Grabung Abb. 4 und 
T. IV wiedergibt. Es besteht aus zwei annahernd gleieh 
grof3en I(amm enJ, die mit einer Langsseite zusammen
stoLlen. Jede dieser Kammern hat an den drei Auf3en
seiten ihre eigene dureh vier Eekpfosten gestiitzte Bohlen
verkleidung. Zwisehen die nebeneinallder stehenden Pfosten 
am Zusammenstof3 der Sehmalseiten (bei C und D) ist die 
1I1ittelwand eingelassen . Das Ganze ist eine einheitliehe 
Anlage. Aber wie in den oben besehriebenen Bassins so 
sind aueh hi er die Eeken nieht reehtwinklig; das fiihrte 
zu erhebliehen U ngleiehheiten der Seiten und batte weiter 
zur Folge, daf3 die aufeinanderstof3enden Sehmalseiten 
k eine g rade Flueht bilden, sondern im Winkel ausein
andergehell. 

Die siidliche Kammer (I) hat durehsehnittlieh 3,60 
: 4,60 Seite, die nordliehe (Il) 4,75: 3,50. Den Boden bildet 
der undurehlassige gewaehsene Fels, der der Kammer II 
liegt etwas tiefer als der der Karnrner 1. Zwisehen 
die Eekpfosten der K ammer I an der Mittelwand ist auf 
dem Boden zur Verankerung der Pfosten ein der Lange 
naeh gespaltener Baurnstamm van 26-35 cm Breite 
und 12- 17 cm Hohe eingeklernrnt, der in ausgestemmte 
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2. Wa sse rb ecke n OS tiilh de s Dornkopfchen s. 

Die U ntersuchung dieses Bassins, das an der vom 
D ornkopfehen in ostlieher Riehtung ziehenden Sehneise 
liegt, k onnte noeh nieht beendi g t werden. Es ergab sieh 
zunaehst das g leiehe Bild wie oben. In 1,70 m Tiefe wurde 
der Grund erreicht. Das Bassin war etwas kleiner wie 
das erste und maM 4.00 : 2,80 m. Die 60 cm hohen S eiten
wande wurden nur dureh die 4 Eekpfosten gehalten. Die 
Sohle war mit 7 Bohlen ausgelegt. E s seheint aber, als 
ob das Bassin auf einer Seite wenigstens eine doppelte 
W andung gehabt habe. AuMer einigen Seherben unci 
einem Muhlstein wurden keine Funde gemacht." 

Soweit Hofmeister. 

3. Wasser becke n w estIicb der Tongrubc. 

(S. T. IV uod Abb. 4 uod 5.) 

U nmittelbar vor dem Eingange zu der oben von 
H ofmeister besehriebenen Ton grube lag die g rol3te der 
erhaltenen runden Gruben (vg!. S. 27 Abb. 2 Pfutze). 

U nter dieser fand sieh ein Doppelbassin, dessen Grund
riM und dessen Ansieht naeh der Grabung Abb. 4 und 
T . IV wiedcrg ibt. Es bcsteht aus zwei annahernd g leieh 
g roBen I(ammern, die mit einer Langsseite zusammen
stol3en. J ede dieser Kammern hat an den drei Aul3en
seiten ihre eigene durch vier Eekpfosten gestutzte Bohlen
verkleidung. Zwischen die nebeneinander stehenden Pfosten 
am Zusammenstol3 der Sehmalseiten (bei C und D) ist die 
Mittelwand eingelassen. Das Ganze ist eine einheitliehe 
Anlage. Aber wie in den oben besehriebenen Bassins 50 
sind aueh hier die Eeken nieht rechtwinklig; das fuh rte 
zu erheblichen U ngleichheiten der Seiten und hatte weiter 
zur Folge, dal3 die aufeinander5to13enden Schmalseiten 
k eine g rade Flucht bilden, sondern im vVinkel ausein
andergehen . 

Die sudliche Kammer (I) hat durchschnittlic h 3,60 
: 4,60 S eite, die nordliche (Il) 4,75: 3,50. Den Boden bildet 
der undurchlassige gewachsene Fels, der der K a mmer II 
liegt etwas tiefer als der der Kammer 1. Zwisehen 
die E ckpfosten der Kammer I an der Mittelwand ist auf 
dem Boden zur Verankerung der Pfosten ein der Lange 
nach gespaltener Baumstamm von 26- 35 cm Breite 
und 12-17 cm H ohe eingeklemmt, der in ausgestemmte 
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Vertiefungen der Eekpfosten eingesehoben ist (s. Abb . r) I }. 
Die Pfosten sind roh zugehauene Stamme, die e twa 25- :30 m 
in den gewachsenen Baden e ingelassen sind , tiher d 111 130-
den ca. 25 - 30 cm Durchmesser habcn und sich nach b n 
verjun gen. A n den eingelassenen Teilen ist die Rind 
nieht entfernt. W ahrend in der Kammer I die prosten 
var den W anden stehen, die sich an sic anlehnen, sind 
die Wan de in Kamm er II in Nuten der Pfosten ein ge
schoben, und zwar hat der nordostliche Eckpfosten E 
dementspreehend zwei Nuten, fur die Bohlen der Ost- und 
der Nordseite. D er nordwestliehe E ekpfosten Gist ver
gangen. Gelegentlieh lallt sieh beobaehten, dall di e Bohlen 
fur das Einsehi eben in die Plosten zugesehlagen sind. 
Fur die F estig ung der Bohlen der Nordwand der n. Kam
mer ist nach besondere F ursorge getroffen warden. In 
der Mitte dieser Wand steht e in 34 cm starker Stamm, 
der 30 cm tief eingelassen noeh 1,25 m Hohe uber dem 
Boden hat. In diesen ist von oben bis auf das Niveau des 
umgcbenden B odens ei n 10 cm breiter SpaJt eingcarbeitet, 
und in diesen sind die Wandbohlen eing esetzt, die somit 
in dem S tamm \Vie in einer Gabel ruhen (s. Abb. 5 F ). 

In der weniger stark befestigten .K ammer I sind nur 
drei prosten erhalten. In der Mitte der Sudwand, dem 
eben besehriebenen Gabelpfosten der Nordwand von n 
entspreehend, hat wahrscheinlich auch ein die W and 
stGtzender Pfosten gestanden. da hi er im gewachsenen 
Boden eine Ver tiefung fuhlbar ist. Dasselhe g ilt von dem 
Pfosten an der S O-Ecke B. Hier war aber dureh die hier 
allein auftretende Verzahnun g der B ohlen der Sud- und der 
Ostwand sehon fOr g rollere F estigkeit gesorgt (s. Abb. 5 B). 

D ie W ande warcn aus je 3 tihereinanderliegenden 
Bohlen gebild et, deren gerin gste Starke 4' /, cm, de ren 
g rbllte 10 cm betrug. Die H Ohe weehselte von 28- 50 cm. 
Besonders stattlich waren die Bohlen der Nordwand van 
50 cm Breite und 4,g8 m Lange bei 5-6 cm Starke. 

Die Trennung der beiden l"{ammern war eine au.f3er
ordentlieh merkwurdige. S ie war durch zwei 75 cm h ohe 
und 2,60 m lange Bretter hergestellt, die jedes mit einem 
Ende 2wischen die Pfosten der einen Seite eingelassen mit 
dem anderen E nde ubereinandergriffen, ohne die gegenuber
liegende Seite zu erreichen. Sie finden auf der Sohl c cin 
Widerlager an dem zwisehen die Eckpfosten der K ammer I 
e ingeschobenen Stamm, und tiberdies ist in dicscn Stamn'l: 

3" 
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in ein Stemmloeh von 12: 7,6 cm ein senkreehter Pfosten ein
gelassen, der sie g egen einen Druek von II her festigt. Die 
Wahl der maehtigen Bohlen, die VersUirkungderWand dureh 
deren U bereinandergreifen, endlieh die Sieherung dureh den 
Iiegenden Stamm und den Pfosten verrat die Absieht, die 
K ammer I mogliehst undurehliissig und mllgliehst fest gegen 
II abzusperren. Es war also die Kammer II allem Ansehein 
naeh der eigentliehe W asserbehalter. Dazu pallt gut, dall 
durch das etwas hOhere Niveau von I und dem zwischen die 
Pfosten von I eingesehobenen halben Stamm ein Dureh
siekern des Wassers von II naeh I auf der Sohle verhindert 
wurde und aullerdem, dall gerade in II die Wande so 
sorgfaltig in die E ekpfosten eingelassen worden sind. 

Dall wir in II in der Tat einen Wasserbehalter vor 
uns ~baben, ergibt sieh endlieh aus zwei Laufbrettern, die 
parallel zu den Langswanden der K ammer uber diese 
hinubergelegt waren. Diese L aufbretter, 28-29 cm breit 
und 4 cm stark, lagen auf beiden S eiten auf der mittleren 
Bohle der W and auf und g riffen noeh beiderseits 30-40 
cm in das umgebende Erdreich ein . A uf der W estwand 
liell sieh hier noeh ein dunn er Pfahl k onstatieren, der das 
Brett gegen seitliehe Versehiebun g sieherte, und dem sicher 
e in zweiter auf der andern Seite entsprach, dessen R este 
wir aber ebensoweni g \Vie die der vorauszusetzenden PHihle 
auf der Ostwand gefunden haben. In der Mitte der K ammer 
lagen die Bretter auf einer aufgestellten Bohle von 1,01 m 
H ohe, 0,35 m Breite und 0,10 m Starke, d ie 0,20 m tief in 
den Boden eingelassen war. Auf ihrer Oberkante befand 
si ch am R ande ein 3 cm hoher, 10 cm breiter und 10 cm 
dieker Zapfen, der das Brett auf dem Pfosten festhi elt. 
Die Laufbretter lagen nieht auf dem Pfosten auf, sondern 
waren an seiner Seite etwa 16 cm weit heruntergeglitten, 
ohne dai3 sie jedoch ihre Richtung im geringsten verandert 
h atten. Beide waren in der Mitte tief eingebogen. Die 
Enden waren glatt, ohne Bruehspur. Die Deutung der 
Vorriehtung als einer Brueke uber das Bassin ist nieht 
anzufechten, und damit wird auch die des Bassins als eines 
Wasserbeha.lters aufs neue gesichert. 

Fur die Auffassung des Verhaltnisses der beiden 
Kammern zu einander ist der Um~tand v on B edeutung, 
dall die beiden Bohlen der Mittelwand jede ein dureh
g ehendes L och aufwiesen. Das der (von Il aus) vorderen 
B ohle war rundlich, von 8 cm Durchmesser, und war 

, 
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1,7& m van der Wand entfernt 38 cm Ober d m Ho Ion 
angebracht, es wurde nach der K amm er I zu dur h Ii 
hintere Bohle verdeckt. Die Offnun g der hinter n Wand 
war viereckig, von 8 cm Seite, befand sich 1,47 m v 11 

der W and entfernt, 4& cm uber dem Boden. Es ist hellt 
nicht mehr van der vorderen Bohle verdeckt, bei d r 
Ausgrabung jedoch lag diese Bohle so, dall sie das La h 
gerade verrleckt haben wtirde, wenn sie urspriing lich eino 
r egelmallige viereckige Gestalt hatte und die Ahschragung 
des Endes (s. T. IV) eine Folge zufalliger Zerstorung ist. 
Da beide Bohlen an den entsprechenden Stellen heute in 
ahnlicher W eise gestaltet sind, ist diese Annahme aber 
nicht ganz unbedenklich. 

Es ist uns bisher nicht gelungen, eine vtlllig befrie
dig-en de Erklarung der Locher zu finden, weder fur den 
Fall, dall beide verdeckt waren, noch fUr den Fall, dall 
das eine offen war. Zum Aufziehen der Bohlen hatten 
sie in der n1itte sitzen mtissen, auch hatte mindestens an 
zwei Stellen in jeder Bohle ein Zug angebracht werden 
mUssen. Zu m gelegentlichen Hinuberlassen von W asser 
aus II in I hatte sich das unbedeckte Loch wohl geeignet, 
nicht aber das verdeckte. Waren beide verdeckt, so ist 
der Zweck vollends ratselhaft. 

Zu erwahnen ist in diesem Zusammenhange noch der 
Fund eines 2,60 m langen Brettes, das vor der W and in 
II stand. Dies hatte zwei viereckige Ausschnitte am 
oberen Rande, deren Entfernung genau der Entfernung 
der Ltlcher in den Bohlen entsprach (69 cm). Der Ge
danke lag nahe, dall dieses Brett je nachdem es aufge
han gt war, die LOcher der W and schliellen und tlffnen 
sollte; er muI3te aber wiedcr aufgegeben werden, da diese 
ja nicht in einer Ebene liegen, und das eine ohnehin ver· 
deckt war. 

Konnten die Locher als Durchlall fUr W asser aus 
. dem W asserbecken II in die K ammer I aufgefallt werden, 

so wtirde dies eine wcsentliche Stutze fUr eine Erklarung 
der ganzen Anlage sein, die wir als die zunachst wahr
scheinlichste empfehlen mOchten. W enn H ofmeister, mit 
R echt \Vie wir g lauben, die Walle bei unserem Bassin 
auf einen Tonstich zuruckfuhrt, so wurde - selbst wenn 
die verheillungsvollen Spuren eines T tlpferofens nicht Stich 
halten sollten - die Kammer I als Platz fur die Aufbereitun g 
des Tones gedeutet werden k6nnen und zwar vor a1lcm 
fur das Einsumpfen, das dem T on die zur Verarbeitung 

• 
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notige Konsistenz durch vVasseraufnahme gehen soIl. 
Diese A rbeit wird nach heute meist in ein er Grube, die 
mit Brettern oder Mauerwerk verkleidet ist, dem "Sumpfe" 
der TOpferei, vorgenommen, und die V orschriften fil r 
deren Anlage, wie sie z. B. Kerl, H andbuch der gesamten 
Tonwarenindustrie (3. Aufl. va n Cram er und Hecht, Braun
schweig 1907) S . 152 g ibt, passen durchaus auf unsere 
Kammer. Nur wiird e man heute nach fUr e inen ober
oder unte rirdischen W asserabflu 13 sorgen. Die Zufuhrung 
der nOtigen W assermenge aus dem Beh;;lter II war, wenn 
die LOcher in der Scheidewand nicht dafil r bestimmt 
\Varen, leicht durch SchOpfgefa13e zu bewerksteIJi gen. Die 
D eutung auf ei ne Anlage fur Tonaufbereitung wird durch 
e inige holzerne W erkzeuge, die in den beiden Behaltern 
gefunden wurden, noch besonders nahe gelegt, namlich 
die Doppelkeule (T. II, 1), das H olzmesser (T. n, 2), die 
Schaufeln (T. n, 3) und eine lange Stange mit Griff. Es 
sind mit diesen W erkzeugen zuglc ich noch andere Geratc 
gefunden warden, die mit der Tonbereitung nichts Zll tun 
h aben, und die Kellle lInd die Schaufeln kOnnen natilrlich 
auch anderweitige V rwendun g gefund en haben (vg!. unten 
S. 39 f.). Aber schwerlich wi rd ' ich fli r das 87 cm lange 
Messer ein anderer Zwcck den ken lassen als cl er den Ton 
zu schneiden. da es cloch nur ci ne weiclle Masse angreifcn 
konnte. Messer uod Schaufeln wOrde man also mit dem 
Prozef3 der R einigllng des Tones ZlIsammenhrin g-en kOnnen, 
der zu diesem Behufe geschnitten wird . Neben dem 
Schneiden ist auch das Treten oder das Stampfen mit 
Lehmkelllen zu gleichen Zwecken ublich (K erl a. a. O. 
S. 154 If.): darauf lief3e sich die Doppelkeule beziehen. 
Die S tange k Mnte zum Durchstechen des Tones wahrend 
des Einsumpfens gedient haben. 

H olfentlich wird die Unte rsuchung der Umgebung 
unserer Anlage fest7.usteIJen er lauben, ob wir die bisher 
gefundenen Spuren in den richtigen Zusammenhang ge
bracht baben, und ob wir uns bier tatsachlich einer ger
manischen Topferei gegeniiber befinden I). 

W enn der W asserbehalter Ostlich des Tonstichs uns 
ein e Reihe wichtiger B ronzefunde geliefert hat, so hat uns 
unser Doppelbecken auf3er einigen guten Eisenfunden und 

1) Soute die Wallrorm des AufwurCs am Tonstich in Riicksicht 
aut das "Win tern" des Tones gewiihlt word en scin, CUr das eine 
schriige Lage des Tones wiinschenswerl ist? Vgl. Kerl a. a. O. S. a1. 
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reicher Keramik einen unerhofften Sehatz in in r e 1' 011 1 
von Holzfunden gesehenkt. 

Die Fundsehieht begann unter dem R and cl r J I I ~. 
versehalung. Von da bis auf den Boden lagen in b id n B • 
haltern wirr durcheinander und ubereinander durch hnill
lieh 2 m lange KnUppelholzer, zum g roilen Teil n ch rnit 
Rinde, ohne Spuren einer Bearbeitung und sehmal J retl .. 
von 2-4,50 m Lange. Sie werden ohne Zweifel v 11 

Rutten stammen , deren Dacher mit den K:ntippeln c in
gedeckt gewesen sein mogen. Brandspuren zeigte nur 
eine Stange. Zwischcn diesen Bauholzern lagen verstreut 
mannigfaltige Gerate und vVerkzeuge. Weitaus die Mehr
zahl in dem Wasserbehalter. Bier wurden unter anderem 
gehoben: 1) Ein TUrfiUgel T. III aus einem StUck gesch nitten, 
von 1,11 m Lange und 0,57 m Breite, mit Zapfen zurn Ein
lassen in die Schwellen und zahlreichen schwer zu deutenden 
Lochern und Nuten fUr den Verschluil. Wohl urn das W erfen 
des Holzes zu verhindern, war eine schmale schwalben
schwanzfOrmige Nute senkrecht zur Langsrichtung ein
geschnitten, in die eine entsprechend geschnittene Leiste 
eingeschoben war. 2) Fragment eines zweiten TurflGgels. 
3) Zwei flaehe als Tierkopfe stilisierte Zieraten T. n, 4.5, 
43 und 41 cm lang, die an die Pferdekopfe von den nieder
sachsischen Bauernhausern erinnern, und wenn sie nicht 
tatsachlich von einem Firstschmuck stammen, jedenfalls 
Endverzierungen sind, die an einem Gerat (W agen ? Thronl), 
oder an einem Gebaude angebracht und, wie die flache 
Riickseite lehrt, nur auf e i n e Ansicht berechnet w areo. 
D as voUstiindiger erhaltene Exemplar hat auf der RUck
seite ein schrag von unten nach oben verlaufendes etwa 
1,5 cm tiefes, 1 cm starkes Loch fUr einen H olzstift. 
4) Doppelkeule T. ll, 1 1,70 m lang, 6,5 -8 cm Dureh
messer mit 28 cm langem dUnneren Griff in der Mitte, 
auf der einen Seite stumpf, auf der anderen leicht zu-

. g espitzt, veroffentlieht und besproehen von Kropatschek 
im Jahrbuch des Arehaologisehen Instituts 1909 (vg !. 
denselben, Jahrbueh 1908 S. 19). Es ist das Gerat, 
dessen Form und hausliehen Gebrauch wir langst von 
griechischen Vasenbildern her kennen, das auch zur Liste 
des altromisehen Hausrats gehorte und hier pilum hieil. 
U nser Fund zeigt, da3 es auch bei den Germanen im 
Gebraueh war, gewiil nieht als sUdliehes Lehngut sonc1ern 
als uralter Besitz. 5) Stange 2,10 cm lang, 5,5-6,5 cm 
Durchmesser, an dem einen Ende ein 34 cm langer diinner r 
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Griff, das andere Ende zugespitzt. 6) H olzmesser T. n, 2 
0,87 m lang; vg!. oben S. 38. 7) Zwei Schauleln wie 
T. n, 3, 72,5 und 69 cm lang, g roll te Breite des Blattes 
19,5 und 21,5 cm. Ahnliche H olzschaufeln im Fulder 
Pfahlbau, del' bis in die La Time- Zeit zurUckreicht bei 
Vonderau, Pfahlbauten im Fuldatale, T. IV 1, 4, 9. 
8) H alfte einer HolzschUssel mit segmentformiger, zum 
Aufhangen durchlochten Griffplatte, 19 cm H ohe, 38 cm 
Durchmesser, Griffplatte 20 : 5 cm. 9) Boden eines runden 
Spahnschaclitelchens, mit einem klei nen R est der Wan
dung, 12,5 cm Durchmesser. Die Wandung war an vier 
Stellen durch dUnnere H olzbander gehalten, die durch den 
R and des Bodens durchgezogell waren. 

An Eisensachen fan den sich in der Kammer 11 die 
Lanzenspitze T. I , 8, 15,6 cm lang, mit Nietloch an del' 
TUlle, das Messer T. I, 5, 18,5 cm lang mit vierkan
tiger Angel und breitem RUcken, und der Ambos T. I, 10 
12,5 cm hoch, Kopf 10,5 cm Durchm., mit vierkantigem 
Schaft. Auf dem K opfe sind noch zahlreiche Hiebspuren 
sichtbar. CV g!. Schumacher, AltertUm er un serer heidn. 
Vorzeit V, S. 255ff., T. 46.) - Sparliche Reste eines W eiden
geflechts wurden in n gehoben. Knochen waren auch 
in dieser Anlage zahlreich im Schutt verstreut. 

Sehr bedeutend waren selbst angesichts des Scherben
reichtums del' Altenburg die keramischen Funde. Die 
Hauptmasse lag in der W asserkammer. Wir erwahnen 
Bruchteile machtiger Vorratsgefalle mit weiter Mundung 
- darunter auch einige mit einer orig inellen Kombination 
mit dem Finger gedruckter Tupfen und gezogener Streifen 
T. n, 11 -, sehr vieler Schalen mit und ohne Ver
zierung T. 11, 9, 12, flacqer Napfe \Vie T. Il, 7, ein mit 
Graphit Uberzogenes Topfchen T. n, 6 u. a. V on del' 
Ware gewohnlicher prahistorischer Technik heben sich die 
R este dreier auf der Scheibe angefertig ter Genille ab: 
eine halbkugelformige Schale mit glanzend schwarzer po
lierter Oberflache, ein eiformiger T opf gleicher Technik 
mit aufgemalten roten Bandern und einem Zickzackstreifen, 
endlich del' untere Teil eines grollen Vorratsgefalles (ver
mutlich etwa wie Pic-Dechelette T. L. 1), roter Ton mit 
dunkle!' Oberflache (ursprunglich wohl schwarz, durch einen 
Brand grau gefarbt) mit einer kreisformigen Eintiefung in 
del' Mitte der Standflache wie Pic-Dechelette T. un 3. 
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D ie archaologische Bedeutungder aufgedeck ten "VII "'''' 
hehalter liegt auf der Hand. Sie g-eben uns e in en E ill hli<' k 
in den Stand des germanischen Zimmerhandwerks, I hr n 
llns eine neue Art der \Vasserversorg ung der Volksburgon 
k ennen und haben in der konservie renden Feuehti g k it 
ihrer Lehm sch icht uns eine Fulle wertvoller A lterWm r 
bewahr!. Aber a lles dies schei nt erst in das reehte his t -
rische Licht zu treten durch e ine Feststellung , die ang -
sichts dieser Anlagen Edward SchrOder machte, als r 
nach der Ausgrabung der beiden ersten Behalter die A lt n
burg besuchte. SchrOder fand den Namen, den soleho 
Wasserbehalter in germanischer Zeit gefuhrt haben mussen, 
und da dieser Name ein Lehnwort aus dem Lateinischcn 
1St, gab er damit die Gewii6heit, daM seIche Anlagen vcn 
den R Omern ubernommen worden sind. Die \/vichtigkeit 
dieses Fundes rechtfertigt es, wenn wir den Brie f, den 
SchrOder einige Zeit nach seinem Besuche auf noehmali ge 
Anfrage an H ofmeister richtete, sehan bier im vorla.ufigen 
Berichte vollsUindig wiedergeben. Er schreibt: 

"Als Sic mir in diesem Sommer auf dem Plateau der 
Altenburg die merkwurdigen Vhssersamm elstellen aus 
a ltchattischer Zeit zeig ten, die aufzudecken Ihnen gelungen 
war: bis zu 2 m ti efe, regelm aMig rechteckige A usschach
tungen, deren B odell und 'Vande mit Eichenbohlen be
legt und versteift waren, da hab ich mir als Germanist 
g leich die Frage vorgelegt, wie denn wohl die alten Deut
schen eine soIche Vorrichtung zum Sammeln des W assers 
benannt haben mOchten ? leh kam sofort zu dem R esultat, 
daB darauf kcine gemeingermanische und keine altdeutsche 
Bezeichnung passen kOnne, daM das, was wir hi er vor uns 
ha.tten, vi elmehr das sei, was die Germ anen mit einem 
sehr fruh aufgenommenen Lehnwort, das tiber die ganze 
germanische W elt verbreitet ist, althochdeutsch phu'%-xi, 
a lter putti benannt haben, d . i. lat . l"d e'Us ! Ja gerade 
der Anblick dieser Wasserlocher brachte mir die Aufkla
rung. wie es gekomm en sei, daJ3 si ch aus einem Fremd
wort, we1ches heri.lber genom m en wurde, als Bezeichnung 
e iner k ti n s t li e h e n Brunnenanlage, unser Pfutxe ent
wickeln konnte: mit einer Bedeutung, welche das ganz 
Gegenteil des ursprun g lichen, die Enllehnung veranlassen
den W ortwertes darzustellen scheint. - Der fast notwen
dige Schlulil ist nun freilich auch der, dalil solehe kunst
lichen Vorrichtun gen zur Aufsammlung , sei es des R egen
wassers, sei es kleinerer naturlicher Wasseradern von den 
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Germanen den R Omern abgelernt wurden, denen sie g leich-
zeitig auch das sie bezeichnende W ort entlehnten. 

Der lateinische puteus ist auf festlandischem Boden 
van den Ger manen jedeofalls lange Zeit fruher entlehnt 
w orden, als die Angelsachscn ihre Heimat verlieCen : sic 
besitzen es als pylt (masc.), und van ihnen scheint es zu 
den Skandinaviern als pyltr (masc.) gelangt zu sein . Auf 
dem deutschen Festland, wo es ursprunglich putti hiell, ist 
es im Hochdeutschen zu pu:t"i und phu:t%i (masc.) und 
daneben zu (*pultea), pu:t:ta, p(una (fern.) geworden. Die 
Aufnahme des Wortes mull vor 400, sie kann sehr wohl 
schon in der Zeit der allerfruhesten Beziehungen mit den 
R Omern, also auch vor Christi Geburt erfolgt sei n. 

Die Germanen selbst hatten zunachst fUr den spru · 
delnden Brunnen ein al Ie n Stammen gemeinsames W ort: 
got. bnmna, ahd . brunno. Wie dieses \;Vort Zll brin,nan 
"brcl1llcn'\ so gehOrt ein zwcites, sehr altes, wenn auch 
nur fOr di e Westgcrm anen bezeugtes Wart: sot (masc .) zu 
siulhan "sicdcn"; cs liegt u. a. als Dat. Plur. im Namen 
der verschi denen Salz- und Mineralquellen "Sooden" vor ; 
als Appellativ bedcutet es spater in Deutschland vorzugs
weise den Zieh- oder SchOpfbrunnen: aber dies ist deut
lieh e in c jUng re Entwickc lun g, verglcichbar der, we1che 
heute in der S hriftsprachc den kunstlich hergerichteten 
"Brunnen" van d r natOrlichen "Quell e" unterscheidet. Auch 
dieses letztc W art, obwoh! e .. t im Ausgang des Mittel
alters bezeugt, ist sicher uralt. A lle drei: .. Brunnen", "Sood", 
"Quelle" - urn von and rn wie "Spring" und "Wene" hier 
zu schweigen - bezci hncn eine lebe ndi g flieJ'3e ndc, spru
delndc Quel1e . - Daneben bcsaC3en die Germanen "mari", 
unser "Meer", ein hochst vic!deutiges \ ¥ort, welches (nach 
Ausweis der Orts namen) 3uch eine sich sumpfartig ver
breitende Quelle bezcichncn konnte. Besondere Bezeich
nungen fU r kunstliche Brunnenanlagen warcn ihnen fremd, 
womit ieh natflrlieh nieht bestreite, daJ'3 sie aueh sehon 
vor der Bekanntschaft mit den ROmern Locher gegraben 
baben, urn sei cs Regenwasser oder dunne \ ¥asseradern 
aufzufangen, sei es das Grundwasser zu erreiehen: so etwas 
wird man wie in sp!iterer Zeit 'wax'X-er[och resp. wa'X,xerhol 
genannt haben, od er aueh hol schlechthin, fO r das Gralfs 
Althochdeutscher Sprachsatz (Bd. IV Sp. 846) eine Fulle 
van Bedeutungen auffo.hrt, ll. a. aueh "voragoU und "gurges". 

Der "puteus" der R Omer war sowohl e in Brunnen
sebacht wie eine Cisterne - und beide Bedeutun gen hat 

J 



- 43 -• 

aueh das Lehnwort ahd. ph"",,;, ph",,:"" : die ahd . Belege 
bei Graff Ill, 3!l5 geben daftir die Ubersetzungen (rcsp. 
geben es als Ubersetzung von) "puteus" und "cisterna", 
und die Nachprufung erweist, da&3 bei puteus auch an einen 
Brunnen mit Quellwasser gedacht wurde. Andrerseits hat 
sehon ein Glossar des 12. J ahrhunderts fUr J1f""X(t die Be
deutung "palus", also "Sumpf", welche die Entwiekelun g 
zu unserem "PfUtze" vorbereitet. Es ist klar, daI3 si ch aus 
solchen z. T . gewif3 recht primitiven kiinstlichen Wasser~ 
lo~pern. we~n ~ie vernachlassigt .wurden und unbenutzt 
bheben, schhellhch "Pfutzen" entwlckelten . 

Die ursprungliehe Bedeutung: kunstliche W asser
sammelstelle, die so tie! liegt, dall man zu ihr hinabste igen 
oder aber das SchOpfgefall hinablassen mull. tritt besan
clers deutlich zu TaJ!e in den literarischen Zeugnissen der 
!{arolingerzeit, mit denen ich hier schliei3en will. 

Die Geschichte von Christus und der Samariterin, 
Ev. J oh. K ap. 4, spielt bekanntlich an einem Brunnen: 
der g riechische Text wcchselt zwischen den A usdrUcken 
n~Y'.; unrl (pQ l aQ (W eizsackers Lrbersetzung: "Quelle" und 
"Brunnen") ; dem entsprechend hat die Vulgata zuerst "fans", 
naehher "puteus": dall es sieh bei der "Quelle Jakobs" urn 
keine Cisterne handelt, ist oho e weiteres kl ar, obendrein 
spendet sie Vers 11 ,.aquam vivam" 1). V on diescr biblischen 
Erzahlnng nun besitzen wir aus dem 9. Jahrhundert drei 
deutsche Fassungen: ein~ prosaische in der zu Fulda ca. 
825 -830 entstandenen Ubersetzu ng der Evangelienhar
monie des Tatian (Ausgabe van Sievers S. ll8), die ge
reimte Darstellung Otfrids in seinem Evangelienbueh (ca. 
870) Buch II Kap. 14 und e in davon unabhang iges, wahr
scheinlich etwas alteres Gedieht aus Lorsch (Mullenhoff 
und Scherer, Denkmal er Nr. ]0): alle drei folgen der Vul
gata, indem sic lu nach-t "fons" mit brunno iibersetzen und 
dann dem "putClIS" der Vorlagc entsprechcnd zu phu::,xi 
(fu"ze) resp. puzxi od er blt •. Z(t ubergehn. Und Otfrid in 
seiner pedantisehen W eisc filhrt die Dappelheit der Be
zeichn ung gleich von vornhere in ein: V. 8 bi einema brun
ne1t, thax ~oi1' ouh puxxi nennen, d. h. "bei einem Brunnen 
von der Art, welche wir Pftitze nennen", 

Ob die va n Ihnen gefundenen Anlagen samtlich van 
naturlichen Wasscradern gespeist wurden, oder ob cs teil-

') Bei Otrrid: S'pringentan brwUlon; in dem Lorscher Gedichl: 
quecbMt1lnan. 
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weise Cistern en waren, ist fur mich gleiclgiltig: jedenfalls 
bin ich iiberzeugt, da13 schon die alten Chatten, von denen 
sie herriihren, dafiir die Bezeichnung plllti (oder ahnlich) 
brauchten - und wenn das richtig ist, so werden sie auch 
die Kunst, solche Reservoire zu schaffen und durch Fas
sung dauerhaft zu gestalten, erst von den ROmern gelernt 
hahen. Es scheint mir also notwendig, da13 in rornischen 
Befestigungen oder Siedelungen nacb ahnlichen Anlagen 
geforscht werde - sie brauchen nur ahnlich, nicht genau 
ehenso auszusehen, urn die H eriihernahme des Ausdruckes 
"puteus" zu erklaren," 

Schneller als man es voraussetzen konnte, ist die in 
den letzten Zeilen ausgesprochene Forderung Schroders 
crfilllt worden. H ofmeister karn von der Ausgrabung auf 
der Altenburg nach Oberaden, als man dort grade einen 
auffallend a hnlichen W asserbeh Iter in dem ramischen 
Lager allS Drusus Zeit aufdeckte. Kropatschek beschreibt 
diesen kurz im R omisch - germanischcn K orrespondenz
blatt 1909 S. 1. Das ist eine g lanzende Bestatigung der 
SchrOderschen Beweisfohrung. Wohl mag man im ersten 
Augenblick Bedenken habe n eine verhaitnisma.J3ig so ein
fache Anlage erst auf ramischen Einflu13 zurilckzufiihren. 
Aber die Bilndigkeit des sprach\\'issenschaftli chcn Beweises 
macht einen Widerspru ch unratsam, solange er si ch nicht 
auf Tatsachen stiitzen kann, die mit dem Spaten un wider
leglich festgestellt sind. Die U ntersuchung der "Mar
dellen'! auf unseren Burge l1, unler deren mancher sich ein 
putti bergen mag, wird gewil3 bald Material fur dies~ 
F rage liefem. Nach dem heutigen Stande unserer K ennt
nisse sehen wir keinen Grund zum Zweifel. Das Bild, 
das uns die Ausgrabungen aller Orten von dem Autleren 
der germanischen Kultur urn Christi Geburt hcrum li efern, 
entspricht doch der wenig schm eichelhaften taciteischen 
SChilderung durchaus. D a13 der Gedanke, Wasserbehalter 
zu graben und durch H olzverkleidun g die Wande abzu
steifen, nicht im Kreise dieser Kultur gefaJ.lt word en ist, 
hat kaum et was Auffalliges. Die Art der H erricbtung 
cler Becken, namentlich die Verschiedenheit der Festigung 
der Wan de durch die Pfosten und die Umstandlichkeit 
einiger V erbindungen scheint geradezu die unsichere noch 
a uf keine Erfahrung gestii tzte Handhabung einer fremden 
Form zu verraten . 

• 
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4. Datierung der Burg durch die Funde. 
U nter den bis jetzt gehobenen Funden bezeiehn et die 

Fibel T. I, 9 die obere A ltersgrenze der Siedelung, da d ie 
Steinwaffen als datierend nicht in Betracht kommen. Die 
Fibel zeigt einen Typus der Mittel-La T ime-Periode. Wir 
wtirden somit in das zweite Jahrhundert v. Chr. Geb. ver
wiesen werden. Die iibrigen Funde gehoren nun aber 
aussehlieJ31ieh der Spat-La Ti>ne - Periode an, R eineekes 
Periode D, also dem 1. Jahrhundert vor unserer Zeitreeh
nung, Es k ommt hi er vor allem der Giirtelhak en (T. 1, 4) 
in Betraeht (vg!. R eineeke, Zur K enntnis der La-Tene
D enkmaler der Zone nordwarts der Alpen S. 41 und S. 40 
Fig. 12 a), und die Zierseheibe (vg !. Reineek e S. 43), fern er 
die Bronzebiigel, die wir als Ziigelfiihrullg-en ansprachen, 
die sieh ebenso auf dem Hradiseht bei Stradonitz wieder
find en (Pic-Deehelette T. XXV. 20, XXXI. 20) und noeh 
im Graberfeld von D obriehov - Piehora aus der ersten 
Kaiserzeit auftreten (Pie, Arehaeologieky Vyzkum ve 
strednieh Ceehaeh 1897 T. 19). Aueh die Eisensaehen ge
horen ihrer Form nach in diese Zeit, so die Speerspitze, 
das Messer, das Siehelmesser (1'. Il, 11; vg!. Vouga, Les 
Helvetes pI. XV. 14), der Ambos und der Gtirtelhaken 
aus den W ohnstatten (S. 24). Endlieh werden aueh die 
R egen bogensehtisselchen als spateste vorromisehe Pragun
gen der Kelten (und Germanen) heute allgemein dem letzten 
vorehristliehen J ahrhundert zugesehrieben. (F orrer, K eltisehe 
Numismatik S . 225; Reineeke S. 15.) I) Unter diesen 
Umstanden w erden w ir auch die Fibel unbedenkHch als 
Wiederholung ein es alteren Typus aufzufassen haben, ein e 
Erseheinun~, die g rade in der Spat - La T ene - Zeit sehr 
haufig ist (vg!. R eineeke S. 15). Unser Fibeltypus findet 
sieh aueh auf dem Hradiseht bei Stradonitz (Pic-Deehe
lette T. Ill. 7, XV. 5, 8), von dem wir d ie besten Ana
logien zu unseren Funden haben (Iriden, Pic-Deehelette 
S. 14. Fig. 3, GO rtelhaken ib. T . XIX. 16, durehbroehene 
Zieraten T. XXXIX. 8, Btigel T. XXV. 20, XXXI. 20), 
und den D eehelette mit vollem R eehte unter Vergleieh 
mit den Funden varn Mont Beuvray, der alten Aeduer~ 
hauptstadt Bibraete, in das erste Jahrhundert v. Chr. Geb. 
ansetzt und den keltisehen Boiern zuweist '). (Le Hradiseht 

I) Rine Ubersicht tiber Iridenfunde von deulschen Burgen gibt 
Kofler, Archiv fUr hessische Geschichle und Altertumskunde N. F. HI 
S. 15, 5. 

2) Mil ausgesprochener Spat-La Tene-Keramik findet sich sogar 
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d S d . E . d J, I 'I' d MA e tra omc, xtralt u congres arc leo oglque e aeon, 
1901). Mit der Ansetzung der Altenburgsiedelung in das 
e rste Jahrhundert v. Chr. Geb. stimmt auch die K eramik 
durchaus. S ie hat die nachsten Analog ien in dem Ge
schirr des Friedhofes bei Nauheim (Oberhessen), der in 
die Spat - La T ime - Zeit geMrt (Quill ing, die Nauheimer 
Funde, F rankfurt 1903), und in den Scherbenfunden aus 
d er Ansiedelung auf der Milseburg, die aus derselben 
Periode stammt 1). Diese drei Fundstatten g eben cin 
sehr reiches Bild von dem Formenschatz, der Ornamen
tik und der Technik der chatt ischen TOpferei des ersten 
vorchristli chen Jahrhunderts, die sich als arm ere Ver
wandte def keltischen Keramik cler g leichen Zeit, wie 
etwa der boischen van Stradonitz, darstcllt. Der Formen
schalz ist einfach. Charakteristisch ist besonders die Vor
liebe fO r die henkellose SchGssel mit g eradem od er mit 
umbiegendem R ande (1.'. n, 9, 12) und mit verschieden
artigster F Ghrun g des W andprofils. Neben der S chGssel 
ist besonders belieht der niedrige N apf (1.'. H, 7) und 
das hohe V orratsgcfal3 mit weiter MundLIng, selten ei
formigen, mcist mchr konischen Querschnitts, nach dem 
Rande zu ctwas ausgcbatl cht, der R and gelegentlich wie 
bei der S ehale umbi egend - ein MiniaturgefaJ3 der Art 
T. n, 8. Die S cherben von GefM3en dieser beiden T y pen 
biJden den Hauptbestandteil unter dem bestimmbaren Scher
ben material auf der Milseburg sowohl \Vie auf der Alten
burg, wie sie auch im Nauheim er Graberfeld weit uber
wiegen (vg!. die Formentabelle bei Quilling S. 12). Die 
Vasen mit engem Halse wie Quilling T. VII. 79, 87 sind 
auf den beiden Burgen noch nicht kon statiert worden, wohl 
aber tritt die fur diese bezeichnende Profilierung durch 
W ulste nicht se!ten auf (1.'. n , 17), ebenso wie die tiefe Furche 
unter der MGndung, ein~Rudiment der Hals- und Schulter
bildung (1.'. n, 18, vg!. Quilling T . VIII. 94). Die 
Kosten der Verzierung werden fast ausschlieJ3Iich durch 
das eingekammte vertikal gerichtete S trichornament be
stritten, das in Nauheim und auf dem Hradischt einen 
regelmaJ3igen Cbarakter tragt, wahrend es in der Keramik 

eine Friih-La Tcne-Fibel aur der BeCestigung bei Bimbach, vg!. Von
derail, Der Rin g-wall am nordlicben Heidenkiippel bei Unterbimbach 
im Kreise Fulda, T. J, 8. 

1) Die Publikalion der Milseburg wird vorberei lel. Die Typen 
der EisenCunde entsprechen denen von Hradischl, vom kle inen GIeich
berg und dcm aus der ersten Kaiserzeil s tammenden Funde von 
Korner (Gotze, Zeilschrift fUr Ethnologic :XXXUJ S. 202 0'.). 



- 47 -

der Milseburg und der Altenburg oft kreuz und quer d ie 
Wandungen bedeckt (T. n, 12). Gelegentlich \Vird es 
zur Darstellung e in es geformten Ornaments benutzt: 
T . n, 15 (Maschen) und T . n, 16 (Zickzacklinien), aber 
a uch diese Versucbe stehen hinter den uberlegten Kom
binationen der keltischen Keramik entschiedell zurlick. 
Wie auf dem Hradiscbt, so kommt ubrigens auf der Alten
burg \Vie auf der Milseburg die S chlangenlinie vor, die 
spater in der slavischen Ornamentik das Leitmotiv bildet. 
Eine S eltentleit ist die Verwendung des va n der D ek o
ration der J(n ochengerate iibertragenen kl einsten ICreises 
mit Mittelpunkt: T. n, 13 (auf der Burg aufgelesen). 
Die Tupfen auf T . n, 20 begegnen in Malerei und ein
gedruckt auf dem Hradischt \Vied er : Pic-Dechelette T. IL, 18 
und LVIII, 4 und 12. Das uralte Motiv der Finger- und 
Nageleindrucke findet auf der Milseburg wie Altenburg 
haufig Anwendung: T. n, 10, 19; in Nauheim und auf 
dem Hradischt ist es seltener: Quilling T. X. 64, Pic
Dechelette T . LIV, 24 (gekerbte Leiste). Die Topferscheibe 
kundig t sich auf der Milseburg und auf der Altenburg in 
einigen Spuren an : auller den S. 40 erwahnten Gefallen 
aus dem doppelten W asserbecken sind auch in den Woh
nungen hier und da Scherben aufgelesen warden, die ihre 
Anwendung verrieten. Aber die Sparlichkeit ihres Auf
tretens im Vergleich zu dem in keltischen Siedelungen, \Vie 
dem Hradischt und dem Mont Beuvray, zeigt den weiten Ab
stand, der bei wesentlich gleichem Formenschatz die ger
manische I<:ultur unserer Gegend von cler keltischen trennt. 
So ist auch die Bemalung der Gefalle, die in der Keramik 
der genannten keltischen Siedelungen und der Graber des 
Marne-Gebiets eine so g rolle R olle spielt, bei uns nicht 
durchgedrungen : wir haben bisher nur die sehr bescheidene 
Probe gefunden, die S. 40 erwahnt wurde. 

Es darf als sicheres E rgebnis unserer Vergleiche hin
gestellt werden, daJl die Altenburg in die R eihe der An
siedelungen und Festungsanlagen der Spat-La Tene-Stufe 
gehort, \Vie sie R einecke a . a. O. S. 11 zusammenstel1t, 
und zwar bildet die Altenburg mit der Milseburg und 
dem kleinen Gleichberg zusammen, der jedenfalls va n den 
H ermunduren benutzt wenn auch nicht angelegt warden 
ist, die germanische Gruppe der Reihe, der die keltische: 
Alesia, Bibracte, La T ime, Hradischt, Manching u. a. 
gegenubersteht. 
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5. Altenburg und Mattium. 
Die A ltenburg ist im letzten vorchristlichen J ahr

hundert befestigt und besiedelt word en. Wir haben es 
also mit einer chattischen V olksbu rg zu tun , d ie nach den 
bisher aufgedeckten Spuren uber hundert J ahre bestanden 
haben \Vird . U m das Ende der Burg a us den F unden 
zeitlich fes tzulegen, fehlen noch feste A nhaltspunkte. Die 
al1ein in breiter Meng e vorliegende Topfware 1st zwar 
aul3erordentlich gleichartig, und dies spricht ebenso \Vie 
die bisher berechnete D auer .der Ansiedelung gegen zu 
weites Hinabgehen. aber wir kenn en die Entwickelung 
cler germanischen ICeramik in den ersten nachchristlichen 
Jahrhund erten zu wcni g, urn sicher urteilen zu konnen. 
Ein T eil der W ohnungen ist ei nm al durch F euer zer
stOrt worden, und die Brandspuren a n den B efestigungen 
zeugen von einer E roberun g der Burg durch F eindeshand. 
A ber ob beides zllsammenhang t, wann das Ereig nis ein
trat, und ob es vielleicht das Ende der B urg bedeutete, 
mul3 der F ortgang der Ausg rabungen ers t lehren. \Vu J3ten 
wir Genaueres liber den F und, der dem 16. J ahrhundert 
(vgl. S . 10) in die I-Iande fi el, so wlire wohl schon heute 
eine bcstimmtc V ermu tung moglich : er sche int nicht g e
rade fll r all mahl ichcs Au fgebcn der S iecJe lung zu sprechen, 
w ahrend die l'unde in den W asscrbchaltern zweideutig s ind. 

Wir kOnnen als die nachgewiescnen B randspuren 
vorlaufig nach nicht mi t dem Zuge des Germanicus zu
samme.nbringcn, der :r..ifattium, das caput gentis, verbrannte. 
Aber dal& die A ltenbllrg zu Mattillm geM rte, ist in der 
T at wahrscheinlich. A uf den Namen Mattium hat das 
Dorfchen Metze alien berechtig ten Anspruch, sprachlich 
und nach seine r Lage im H erzen des H essenlandes nord
lich der E der I). Es li egt in einer Schlinge der tief ein
geschnittenen Matzoff, die b is oberhalb des Dorfes der 
Rhein hei13t, unc1 war, wenn es sich innerhalb der nattir
lichen verteidig ungsfahigen Grenzen hielt, ein kleiner Ort. 
D as caput gentis kann es nur als Fiirstensitz od er als 
Kultstatt e der S tamm esgotthei t gewesen sein - wahrschein
Hch barg es beides - und dann gehOrte dam eine Flucht
burg , in der Furst und Volk in Zeiten der Not ihre Zu
ftucht fanden. l ch verweise auf Schuchhardts hahn-

1) Vgl. zuietzt P. Vogt, Kleine Beitrage zur Geschichle der 
Chatten, Jahresberichl des Konigl. Wilhelms - Gymnasiums zu Cassel 
1901 S. 5 IT. 
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brechende und weitgreifende Auseinandersetzungen uber 
Haf, Burg und Stadt bei Germanen und Griechen (Neue 
Jahrbucher fUr das klassische Altertum, 1908, I, XXI 
S. 305). Die Alten burg liegt weiter ab aIs sanst die Gau
burgen vam H errenhaf, weiter nach aIs die curtis SeeI
heim van der Amilneburg, aber das war durch die Ver
haltnisse bedingt, denn fur eine Burg van dieser Aus
dehnung ka m weit und breit kein anderer P latz in F rage 
aIs der im WinkeI der Ebene gelegene, sie weithin beherr
schende Bergzug am E msufer. A uch die weitere Stufe 
der Entwickelung fehlt nicht: das feste Schlall auf dem 
Falkenstein lost den Gutshaf in der Ebene ab. 

Germanicus hatte nur halbes W erk getan, wenn er 
Mattium verbrannt, die Gauburg nicht angetastet hatte. 
Der taciteische Bericht und vielleicht schan seine amt
liche QueUe konnte beides urn so eher zusammenfasseu, 
als die Burg schwerlich ihren eigenen Namen hatte. AIs 
der Zusammenhang mit Mattium Iangst geMst und ver
gessen war, hie~ sie die Burg schlechthin - "da man es 
a uff der Burg nennet", sagt Lauze -: der ursprungliche 
Name wird hOchstens den Zusammenhang mit Mattium 
nach bestimmt bezeichnet hahen, wie zur curtis Quitilinga 
die Quitili nburg , zum Totha fe die Teutaburg geMrt 
(Schuchhardt a. a. O. S . 306 f.). 

~ ... - -- --

Zcitl clJ r. Bd . 4S. 
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