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Ober einige Aufgaben cler archaologischen 

Boclenforschung in Oberhessen. 
• 

Von 

Georg Wolff. 
, 

Auf dem Marburger Philologentage im Herbste 1913 
wurde von einer Anzahl von Freunden der Heimatge-

. schichte die Verabredung getroffen, im Zusammenhange 
mit anderen, allgemeineren U nternehmungen auch die 
U mgebung Marburgs nach Resten aus fruh- und vor
geschichtlicher Zeit zu untersuchen 1). Noch war die Arbeit 
nicht uber das Stadium vorbereitender Besprechungen und 
Begehungen hinausgekommen, da wurde sie durch den 
groLDen Krieg jah unterbrochen. In den ersten Monaten 
des gewaltigen Ringens unseres V olkes urn seine Existenz 
schien es undenkbar, daB man sich mit anderen Dingen 
als solchen, die mit diesem groLDten Kriege, den die Welt
geschichte kennt, in unmittelbarem Zusammenhange stan
den, beschaftigen konne. AIs dann aber das tagliche 
Leben in del' Heimat bei aller schmerzlich-stolzen Teil
nahme an den Leiden und Taten unserer Bruder im Felde 
doch auLDerlich wieder in die gewohnten Bahnen einlenkte, 
da haben wir alle, die durch Alter, Krankheit od er andere 
Ursachen, mit hinaus zu ziehen, verhindert waren, es an 
uns selbst und anderen erfahren, daB das U ngeheuere, von 
dem wir taglich horen und lesen, auf die Dauer nur zu 
ertrag'en ist, wenn wir unsere PHicht dem Vaterlande gegen
iiber nicht nur unmittelbar erfulIen, sondern auch an 
unserem Teile dazu beitragen, daB die Arbeiten des Frie
dens, durch die unser V olk nicht am wenigsten si ch eine 

1) V gl. die Mitteilung des Verf. in del' Berliner Philologischen 
Wochenschrirt vom 2. Old. 1915, Sp.1257 ff . 
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ehrenvolle S tellun g unt r cl 11 J:ll i nen erworben hat und 
die dureh Tod vielcr ihr(' r 1i'lcilli,' Le n Vertreter ohnehin 
unheilbare Verluste crli LL 11 11 :11 )('1 1, ni ht so vollig abge
broehe n und untcrbro iI 11 w(; r it'll, dalD ein Wiederan
kn iipfen spater :cll Z11 s h wic rig is L. l n 1 so bin aueh ieh, 
naeh clcm i h a m rs l 11 IVI hi llll :l(' lllllI gslage g roBere Ar
beiten jm G bnd :tbg' i>r 'il (' 11 ha Ul', UIll mieh zu prak
ti seh r Ttiti g k .iLi n nl in III rrll ll I' 11 I) ru~ zLlrVerfUgung' 
zu st 11e n, all m ahlj 11 in III in n r i n S lunde n zu der 
liebgew onn e ne n Arb it w e nigstens insow it zu rCl ck g -kehrt, 
als es die veranderten Umsta nde und clie fUr so1che Dinge ---
noeh verfiigbaren Mittel gestatte n, D ie n aeh Hingerer U nte r
breehung wieder aufgenommene BerufsUitigkeit notigte 
mehr aIs in jUngeren Tagen dazu, clie wieder an Ferien 
gebundene Erholung in der freien N atur zu suehen, Die 
durch den Krieg gebotene Beschrankung hinsichtlich cler 
Entfernung vom W ohnort fUhrte v on selbst zur '!\Tahl land
schaftlich sehoner und historisch interessanter Sta tten des 
Hessenlandes, das an solchen O rte n ja w ei t r eieher ist, als 
viele seiner Bewohner im "Zeitalter d es W eltverkehrs" si ch 
bewuBt geblieben sind, Kaull1 einer dieser Orte aber ---

V Hoi dUrfte in beiden Beziehun gen, od er vielmehr in cler er- I 
binclung beicler, den Frauen berg Ubertr effen, der heute fiir » 

clie akacle misehen BUrger Marburgs an Bedeutung neben 
clie historischen Ausflugsorte Heidelbergs uncl J enas, wenn 
auch nicht g eracle als "Bierdorf", getreten ist, "Clr de n 
Verfasser wurde er bei dem Ausfluge d r NI arl urger 
Philologenversammlung zu einer Entdeckun g-, o \) I I ieh er 
vor fast einem halben Jahrhundert au 11 (' ill A IlI1'nnus der 

ge~ 

Alma mater Philippina gewesen WJr, I b lll :t/ S r izl ZUll1 ' 'zm 
Ausfluge naeh der Ruine bercits (](or 1'.lid ;, r ikkw :Lrls Uber - " '" 
die Walder nach de m alLcn 1,;111(1 , r,II 'l' ll sc ld ()I.') ,( Ill I' a ncle 

• 
des maleriseh ein gcs hn itt ' 11(' 11 1,;i1IIlI :i1 l's lI1il cl n ab- ' 
wechselungsreich en KLll p l1 1111<1 l,i'I ,' k (' 1I ci( 's 11 ('ssi chen -
und walcleckischcn J r g lnndcs illl Il illl( ' rg n ll l(l, ', ALl r cl er -
anclere n Seite ir u lc ma n : iell , Ilil l"''' (/ (' 11 ('i l1f'a h cren 
Bergwaldern a n cl ef G r nze d r /)"iill ' lI 11 (· s.'(' 11 un 1 den 
burgengekronten Kegelbergen L11ll (; i ( · I ~I· 11 Il (~ i h iterem 
'¥etter clie Hohen des Taunu s, d 's . ' Pi 'ss:l rl s und des -
Vogelsberges zu unterseheiclcn, I; Clr cii" illl illl n Reize 
des Ebsdorfer Grundes mit sein 11 j 'lJ lpi j~ (' 11 ,'aa tfelclern 
und dieht hingestreuten D orfern mit ilm,' 11 s l:IUli hen Hofen 
hatte der Stuclent aus dem zweiten D ri ll ' il des vorigen 
Jahrhunderts nur geringes Interesse, n h J ringeres fU r 
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die zum T eil hochinteressanten Denkmaler aus geschicht
licher und vorgeschichtlicher Zeit, wie sie zahlreicher kaum 
irgendwo im Vaterlande auf beschranktem Raume ver-

, einigt gefunden werden dilrften: vor alIen der gewaltige 
I , Felsklotz der Amoneburg mit seinen geschichtlichen Er

innerungen an den geistigen Eroberungszug des "Aposrels 
der Deutschen" und die weit realeren Besitzergreifungen 
dlhch dessen Nachfolger auf dem Erzstuhl von Mainz, 
gegen welche die hessischen Landgrafen den Frauenberg 

,', selbst und sein Vorwerk vVittelsberg an der Offnung des 
. : Ebsdorfer Grundes nach dem Ohmbecken befestigten, 

• 

" 

vVendet man den Blick von der Burgruine nach der 
(' entgegengesetzten Seite, so sieht man ilber die niedrigen 
" vValdhohen 'des rechten Lahnufers herilber den imposanten 

Kegel des Diinsbergs grillOen, auf dem die umfassenden 
Ausgrabungen der vViesbadener Museumsleitung eine der 
gewaltigsten vVallburgen Mitteldeutschlands a us vorge-

, schichtlicher Zeit aufgedeckt haben. Gerade g'egenilber 
unserem Luginsland ab er baucht sich in den den Ebs
dorfer Grund nach SO, begrenzenden Oberwald das obere 
Talchen der Zwester-Ohm, in dem sich wie Perlen einer 
Kette die Dorfchen Heskem, Molln, die drei Hausen und 

, RolOberg aneinander reihen, links und rechts einst geschiitzt 
oder bedroht durch eine Reihe von Befestig'ungen, deren 
Entstehungszeit und Zweck noch ebensowenig aufgeklart 

• sind wie der Name des Flii.lOchens, Drunten ab er, am 
FulOe der Hohen, deren Vorsprung der aus Saulenbasalt 
gebildete Kegel des Frauenberges bildet, zieht sich in 
langgestreckten Linien die alte HeerstralOe hin, die einst 

, ,' Mainz mit der Amoneburg, den Rhein mit der 'lveser 
verband, heute bald bedeckt von der modernen Chaussee . 
oder der Zweigbahn Marburg-Dreihausen, bald noch als 

I , 
, 

" verlassener Rasenweg' oder Hohle erkennbar und den 
, Bewohnern der Dorfer bekannt, Die ersichtliche Beziehung 

der HeerstralOe zu diesen Orten spricht filr mittelalterliche 
" Entstehung und scheint prahistorischen U rsprung auszu-

" schlielOen, Auf das friiheste Mittelalter weisen auch die 
, dilrftigen N achrichten ilber die "frankischen Konigshofe" 

zu Ebsdorf und Seelheim hin, von welchen der eine, wenn 
jene Mitteilungen begrilndet sind, zweifellos an der ge

, nannten StralOe lag, wahrend die Lage des durch frOhe 
QuelJe nnachrichten sicher beglaubigten Hofes Seelheim 

, infolg d er Zweizahl der nach ihm benannten. Dorfer GrolO-
, 

, 11nd Klcinseelheim nur im allgemeinen zu bestimmen ist. 
, Zeils c il t ', Ht!. 49, , 2 

• 
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Mehr wissen wir von der Amoneburg, deren enge Be
ziehung zu Seelheim in frankischer Zeit aus Angaben der 
Lebensbeschreibungen des Bon ifatius und Sturmi erh ellt, 
Nach w elcher von beiden Stcllcn d r Hauptarm der H eer
straJOe fuhrte und dementspre h nd , ob deren Fortsetzun g 
nach Nordosten bei Kirchha il d r an der B riick ermiihle 
am FuJOe der Amoncbu r, r li hm uberschritten hat, 
dariiber sind die alteren L b d ~ r Ir ,r v r hi ed ner Ansicht, 

Die Amoneburg i l, w ir di :1 111 III il nin cl i A ugen 
fallende, so diejenig Sl 11 (' ill )I)('r lr cs:; 11, b i wel her 
die bisher beka nnl n Spu r Il (1 ' r I 's i d Illll l' Dill \ it sten 
in die V orzeit zu rij k r 'i 'h n, 

\iV en n s h n di N a ,hri h l , daJO Bonifati us auf sein r 
ersten Mi ', i n T i ' ,tu r I r "Amanaburg" zwei BrUder als 
offenbar m ~L hli g und reich Herren antraf, deren Grund
besitz na h cl r L a e des Ortes in mitten cler \Viescn
flachen d hmb ckens uncl der fruchtbaren Lehmhalcl en 
bei Marcl orf und Seelheim dafiir spricht, dafO cl rt bereils 
seit langer Zeit ein e b odenstanclige Kultur b slancl, so be
w eisen die am Westabhange des F elsens 0 1) rh nll des sehr 
friihe b ezeugten Hofes R adenhausen \Vi ('rh ( Il all ge
pflUgten romischen Goldmunzen aus clem 1..1 a ilrhundert 
nach Chr" daI3 bereits 7 J ahrhunderte v r I l Oll i fali us fClr 
den V erkehr vom romischen Rheinufer il l. ' 11l1l('r cl s 
damals freien Germ anenlandes clie lJ ch hlll'g' 1I ('s 5[" 1-

, lichen Chattenlancles eine hervorragende l k di' II1 1111 , ' "habt 
hat. Aufwelchem Wege aber sie uncl cl a ni'm llii 'IIi'I,(' lllrUI11 
des Volkes, Mattiul11, b er eits wieclerulll Il li ' 1! I'I ' I' (, J ahrhun
derte fruher von den Vorlaufern der R iinwr, d"'l 'a lii ' hen , 

Handlern, erreicht wurclen, laJOt cler f\1:i ss('Ili 'I I II I "dlis h I' 

S ilber- uncl Golclmunzen bei dem b n:li' ill l. ll'l i' ll M nrd rr 
ahnen, cler ungezwungen nur auf ein I liill(II"!'i1 I'poL zu ri'lc l -
zufUhren ist , An anderer Stelle sincl rli t' (;l lllld l' ,l ll ge fCl hrt 
worden, clie clafur sprechen, claJO cli :;(' 1' "p!', lil islori h " 
Weg vom Rhein durch die oberh SSiSi'IlI ' "'l1ke und 
weiterhin iiber den "Oberwald" und I\/l: lI'i 10 1"1 nach cl er 
B ri.ickermuhle am FuJOe der Amoneburg' ,lI li'il rU r d ie E r
oberungszuge der ROl11er am Anfan ,. 1I11 ,'i' r ' r Zeitrech
nun g in erster Linie in Betracht k0ll1Il11 , 

Wenn nun aUe diese U mstande Z lI i1 ('t11 Schlusse 
nbtigen, daJO die fru chtba ren Hange des Ehsdorf r Grundes 
uncl des nach NO, sich anschlieJOenden (; c liill cles bereits 
in vorgeschichtlicher Zeit weit dichter b vi') lkert waren, 
als ma n nach dem bisherigen Stande de l' Funclstatistik 
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anzunehmen geneig t war, so laJ3t Lage und Gestalt des 
B urg felsens an der Ohm kaum einen Zweifel zu, daJ3 wir 
auf ihm die od er eine F luehtburg dieser Bevolkerung zu 
suehen haben, wie sie auf dem Dunsberg fur die Bewohner 
des reehten Lahnufers und der angrenzenden T aler und 
H ugel naehgewiesen ist. Die Gesehiehte der A moneburg 
wurde es hinreiehend erklaren, daJ3 von den anzunehmende n 
k t'll1stlichen Verstarkungen der an sich schon eine N atur
burg b ildenden steilen A bhange des von der heutig en und 
mittelalterlichen Stadt vollkommen ausgefullten Plateaus 
keine Spuren mehr zu erkennen sind. Vielleieht darf man 
aber auch auf diese Frage das Wort des groJ3en romisehen 
Gesehiehtssehreibers an wenden: Q uis serutatus est ? ! 

Niemand kann weniger als der Verfasser geneig t 
sein den V ertretern der hessisehen L okal- und Boden
forsehung mit diesem Zitat einen Vorwurf zu maehen. 
Vi as wir von alteren F unden aus vorgesehichtlieher Zeit 
in Oberhessen wissen, verdanken wir der Aufmerksam
k eit der Geseh iehtsfreunde in Marburg und anderen 
S tadten und D orfern des Landes einerseits und der pflicht
maJ3igen Beaehtung und sachkundigen Beha ndlung der 
F unde wie der wissensehaftlich en V eroffentlichung durch 
die Leiter des K asseler Landesmuseums. DaJ3 diese Funde 
und ihr Bek anntwerden meist dem Zufall verdankt wurden, 
ha t O berhessen mit a nderen T eilen unseres Vaterlandes 
gemein . . F ur eine zusammenhangende Durehforsehung 
ein er Landschaft nach R esten der grauen V orzeit, deren 
Ziel nieht die Bereieherung der Zentral-, Provinzial- oder 
Lok almuseen, sondern die E rkenntnis der prahistorisehen 
Kultur- und besonders Besiedelungsgeschiehte sein muJ3, 
fehlte vor einigen J ahrzehnten noch die Traditi on, es fehlte . 
auch noch eine notwendige Voraussetzung, die Kenntnis 
der H interlassenschaft der einzelnen vorgeschichtliehen 
K.ulturperioden, besonders ihrer wichtigsten "Leitmuseheln", 
der meist nur in unansehnliehen Bruchstileken erhaltenen 
TougefaJ3e. 

D as ist heute infolge der g roJ3eren K onzentration 
der anf dem Gebiete der heimatlichen Bodenforsehun g 
tatigen Krafte besser geworden 1). Auch fur Oberhessen 

' ) Die Arbeiten der~ Reichs - Limeskommission seit dem Jahl'e 
1892 sind, wenn ihr Ziel all ch zunachst die Feststellung de l' Grenz
hefestigungen des romischen Reiches in Westdeutschland war, doch 
auch del' pl'ah istorischen Forschung zu gute gekom men. In .weit hoherem 
Grade ist dies clel' Fall gcwesen dm'ch den ZusammenschlllB del' Go-

2* 
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hat man die groiOtenteils im Kasseler Landesmuseum unter
gebrachten alteren Funde, fiir die man sich fruher mit der 
Beschreibung der einzelnen Gegensta nde aus Stein, T on 
und Metall begnligen muiOte, chronologisch genauer zu 
unterscheiden gelernt, D azu sind neue Funde, meist T on-
scherben, gekommen, so daiO abgesehen von den oben 
angedeuteten inn eren Grunden zahlreiche konkrete Be-
weise fur eine w eit liber die bisherigen Annahmen hinaus
gehende Dichtigkeit friiher Besiedelung in dem zunachst 
in Angriff genommenen Gebiete zwischen Lahn und Ohm, 
besonders an den Randern des fruchtbaren Ebsdorfer 
Grundes, vorliegen, 

DaiO diese Besiedelung bis in die jungere Steinzeit 
zuriickreicht, haben die ersten systematischen U ntersuch
ungen ergeben. die der Marburger Geschichtsverein nach 
einem auch mit dem Vorstande des V ereins fur Hessische 
Geschichte 'und Landeskunde und dem Direktor des 
Kasseler Landesmuseums verabredeten Plane im Herbste 
dieses J ahres (1915) hat ausfuhren lassen, 

Zum Verstandnis dieses Teils del' begonnenen Lokal
untersuchungen ist es notig, mit einigen W orten auf die 
Entwickelung der neolithisch e n Forschun g in den 
nordlich und sudlioh von Oberhessen liegenden ] .andschafter: 
wahrend des letzten Jahrzehnts zuruckzukoIllIll n, In den 
ersten Jahren des J ahrhunderts forderte der auf d 11l Pl aleau 
der "Hohen StraiOe" zwischen der Main eb 11 lln d rl em 
T al der Nidda und Nidder dam als b ' I1cl rs II :lUri g a nge
wendete Dampfpftug Bodenschichl 11 ;il1S T :ig ~ Ii lit, die 
Jahrtausende lang unter ein er g l i h1l1 :if,\ i" , 'I , r~ i rbl n 'liulllUs
deck e verborgen g le 'en h all n, infll lg ('<i('ss(' n Ill;) hten 
sich auf del' b rfb 'h cl r ;\(;k(' r I idilullk In l'l ('ck be
merkbar, deren nl(' rs u hun g 7- 111' J\ ld'<i(' ckllil g' lin g mein 
zahlreicher Wohn g rube ll 1I1ld (;r;'iIH' r all,' dl'r jCl l1 ;r ren 
Steinzeit fuhrte , ] il lzl(' r(' 11 t:(' i ,1 (' 11 !illr(' II IVI" I.(' i 'hen-, 
brand, der bis dahin in \V ' ld (' lil s(' ltI :lll1 l filr <iil ' Il('ol illli ch e 
Periode noch nicht nachg lVi(,SI' I! W,lr , A \. ' Ik igaben 
wurden und w erden in di ese ll Inlddl' lll'(l l'lll i\,' ill (\ ('11 ge-

" 
wachsenen Boden (dort libera ll 1. " 1,\) l'i ll j;i' l il ' II, 'n (;rabern 

schichtsvereine Wesld eulschlands Zllll1 s iid - \11 11 1 1lIl1 '!lwes lclculsch en 
Verband fur rOTnisch-ge rmanische Al lel'l LlIl1 ~ f() I 's l ' ll1lll g (s ('il l!JOO) und 
die Griindun g der Romiscb-Gerl1lanischen i(Olllllli ss J(Jl I rll'H Kaiscr li chen 
Archii.ologisch en Instiluls, Das erfl'eulich' 11I (' III:II HI('I'~ reifen all el' 
diesel' KOl'poralionen im Gegensatz zu del' l'iih or ' 1\ I:c ri'ahl'enheit -
hat bel'eits gute Friichle gell'agen, 
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regelmiU3ig Anhanger und Halsketten aus Stein, Knochen 
und Ton gefund en. Die Glieder der aus dem letztgenannten 
Material h ergestellten K etten hatten zum T eil die F orm 
von Spinnwirteln, wie sie vereinzelt in W ohngruben auch 
frliher gefun den und erklart word en sind. 

Die mit diesen Schmuckgeg enstanden vereinigt g e
fund enen T nscherben zeigten, soweit sie verziert waren, 
groiDtenteils die eigentiimliche Verbindung von Linear
und Stichornamenten, die inzwischen als eine fur die 
W etterau charakteristische Form der " Bandkera mik" er
k annt worden ist, deren Auslaufer ab er neuerdings auch 
am linken Rheinufer (W orms und P laidt) ein erseits, in 
Niederhessen (Cassel- Niedervellmar und Niederurf , und 
bei Gottin gen (Diemarden) ander erseits sowie in T hunngen 
beobachtet w orden sind , N ach der allgemein herrsch enden 
A nsicht kniipfen die S tichverzierungen an die K eramik 
de r nordischen Megalithg raber an, wahrend die zum T eil 
spiral£ormigen Linearbandornamente von der unteren D onau 
aus sich uber S ud- und Mitteldeutschland verbreitet haben. 
Die an den genannten S tiitten zwischen Mittelrhein und 
W eser b eobachtete Mischun g beider Verzierungsarten legte 
die Vermutung nahe, daiD zwei Kulturbewegungen sich 
in der Richtung der uralten V olkerstrafoe vom Mittelrhein 
durch die W etterau und die oberhessische S enke zwischen 
V ogelsberg und Taunus nach der W eser und umgekehrt 
gekreuzt und beeinfluiDt haben. Gemeinsam ist den 
Tragern jener Mischkultur g egenuber a nderen Gruppen der 
jungeren Steinzeit, daiD ihre Vertreter in der Zeit, allS der 
uns so zahlreiche Spuren ihrer, sei es vorubergehenden 
oder dauernden, Ansassigk eit in den umschriebenen Teilen 
un se res V aterlandes erhalten sind, wie besonders die in 
ihren W ohng ruben sich regelmaiDig fi ndenden Getreide
q uetscher b eweisen, bereits zum A ck erbau ubergegangen 
waren. D araus erklart es sich, daiD ihre W ohnungen, zu 
dorfartigen Gruppen vereinig t, in S iidwestdeutschland uber
all und ausschlieiDlich auf den bereits in vorgeschichtlicher 
Zeit waldfreien L oiDflachen gefunden werden. D aB das 
nicht etwa einer geologischen Vorliebe fur diese B oden
formation zuzuschreiben ist, sondern dem U mstande, daiD 
jene Flachen primitiven A ck erbau ermoglichten und lohnten, 
leuchtet ein. Man durfte also auch auf anderem Boden, 
wenn jene V oraussetzung zutraf und die Lage eines Land
striches innerhalb, der oben umschriebenen Zone es wahr-

• 

scheinlich machte, daiD er von den angedeuteten VOlker-

• 
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und Kulturbewegungen nicht unberuhrt geblieben sei, 
Siedelungen jener bandkeramischen Gruppe zu · finden er
warten. Diese V oraussetzungen treffen aber zu bei ver
schiedenen Teilen des ehemals kurhessischen Oberhessen, 
bei keinem mehr als bei dem, wie wir oben sahen, durch 
seine Fruchtbarkeit wie seine landschaftliche Schonheit und 
seine mannigfachen kulturgeschichtlich interessanten Plat~e 
ausgezeichneten Ebsdorfer Grund, dessen Abhange die 
fUr die frilhmittelalterliche Besiedelung so wichtige Tal
sohle mit der die chattisch-frankischen Dorfer verbindenden 
oder beruhrenden Heerstra£e kommt filr prahistorische 
Fragen weniger in Betracht -- an die Lo£halden der Sild
wetterau wie der Umgebung von Gottingen und Kassel 

• ennnern. , 

Es bedurfte denn auch nur einer mehrtagigen syste
matischen Durchsuchung der frischgepfiugten Ackerfiachen 
zunachst von Ebsdorf, Beltershausen, Bortshausen, Ron
hausen und Frauenberg, urn unerwartet zahlreiche ' Spuren 
steinzeitlicher W ohnstatten nachzuweisen, die nach den in 
und neben ihnen gefundenen Scherben und rohen Zier
perlen aus gebranntem Ton der wetterauischen Gruppe 
der Bandkeramiker angehoren, Es ist mit Sicherheit an
zunehmen, dafD dieselbe Erscheinung sich in den benach
barten Gemarkungen, besonders an den nach Siiden und 
Sildosten gerichteten westlichen Abhangen des Ebsdorfer 
Grundes wiederholen wird. Damit aber ist der Anfang 
gemacht zur Ausfilllung einer storenden Lllck e in unserer 
Kenntnis der Besiedelungsgeschichte un er r hessischen 
Heimat und zur Losung eines der aktu lI sten Probleme 
der vorgeschichtlichen Lokalforschun inl erhessen. 

Da£ die "Leitrnuscheln" neo]ithi ' 'h r 13 siedelun g 
neben Scherben aus dcr frlthestcn E i nz it si h auch und 
zwar besonders dichlgcs ~ic t auf dcr un milt lbar un ter der 
Kuppe des Frauenbcr ·cs , zwi chc n ihr l.Inc1 cl r da ' \ i\Tald
gebiet begrenzenden Chaus 'cc 'a pl I- I', It r hall .'cn licgen
den Terrasse sowie auf den zu cl I1 Frall c llb rg- r J [Men ge
horigen Ackern am Ostabhange find n, I gl lii V rmutung 
nahe, da£ der so beherrschend ltber cl III I ~ bsd rG r Grun de 
wie uber dem Lahntal g elegene B asa lLk " ' I J ahrtausende, 
bevor er der hessischen Frau S ophic v n I '.r:dX l.n t als S tutz
punkt zur Verteidigung der Anspruch e i hI' .' S hnes diente, 
in den Period en der Vorgeschichtc bis hina uf zur neoli
thischen neben dem Dilnsberg und cl cr A!l1oneburg als 
Fluchtburg fill' die u!l1wohnende B evOlk run g gedient hat. 

, 
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DalD der Frauenberg aber diese Bedeutung nicht etwa nur 
in der jungeren S teinzeit gehabt hat, scheinen die neben 
den neolithischen gefundenen Reste aus der Br 0 n z e - un d 
Hallstattperiode zu beweisen. Auch fUr sie reichen die 
Scherbenfunde bis dicht an den steilen Gipfel heran. Weiter 
abwarts aber an seinen ebenso wie die nach dem Lahntal 
ziehenden Hohen mit Wald bedeckten oberen Abhangen 
haben sich zu den wEmigen bisher bekannten Grabhugel
gruppen neue gefunden, von welchen einige kleinere Hugel 
durch Stichproben untersucht worden sind. Auch sie ent
hielten Bestattungs- und ' Brandgraber aus der Bronze
und alteren Eisenzeit. Bemerkenswert, wenn auch nicht 
ganz unerwartet, war die Erscheinung, dalD in dem unter
suchten Landstriche die jiingere Eisenzeit wenigstens 
in den aus Sudwestdeutschland bekannten Formen der 
La T Eme-Kultur bis jetzt vollig unvertreten ist. Es 
ware verfruht, daraus schon heute bestimmte SchlUsse auf 
die Besiedelungsgeschichte des ehemaligen Kurhessen -
denn auch fur Niederhessen scheint man nach den alteren 
Fundberichten und den im Kasseler Landesmuseum unter
gebrachten Resten ein ahnliches Verhaltnis der Kultur
perioden annehmen zu mussen ziehen zu wollen . A m 
billigsten ware die Erklarung, dalD zwischen der Hallstatt
zeit und der hessisch-frankischen Periode eine vollige Ent
volkerung des Landes stattgefunden habe. 

Der scheinbare Hiatus in der Besiedelung des Landes 
reicht bis in die Periode des Auftretens der Chatten hinein, 
die wir um den Anfang unserer Zeitrechnung als ein zahl
r eiches, im spateren Hessenlande seit langer Zeit angesessenes 
Volk finden. Viele U mstande sprechen dafUr, dalD ihre 
S iedelungen im Gegensatze zu den hochgelegenen der neoli
thischen, Bronze- und Hallstattzeit bereits grolDtenteils an 
den Fliissen und Bachen im Tale lagen, an denselben 
S tellen, fur die ihre Namen seit der Merowingerzeit urkundlich 
und literarisch beglaubigt sind. Das wurde es erklaren, 
dalD wir hinsichtlich der archaologischen Hinterlassenschaft 
der Ch atten noch so unsicher sind_ Die Dorfer, welche 
weit ausgedehnter sind als die ursprunglichen Nieder
lassungen, k ann man nicht durchgraben. Funde werden 
da nur zufallig gemacht und bleiben regelmalDig unbe
achtet. Auch die Grabstatten sind, wie die Erfahrungen in 
den eingehender durchforschten Landschaften am Main 
und Rhein erkennen lassen, meist noch von den Hausern 
unserer Dorfer und Stadte bedeckt. Systematisch suchen 
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nach R esten aus dieser P eriode, deren Dunkelheit in ibrem 
letzten Abschnitte durch die g roJDe Volkerwanderung ver
mehrt wird, kann man nur an den sog. vVii.stungen, den 
S tellen ausgegangen er Dbrfer , ' TV eile r und Hbfe. DaJD 
man es mit Erfolg tun k ann , dafii.r scheinen einzelne Be
obachtungen an solchen bisher zeitlich noch nicht be
stimmten verlassen en Statten zu beiden Seiten der Senke 
von Dreihausen, besonders auf der friihe verlassenen 
Siedelung Breitenborn sudlich von Holzhausen, zu sprechen, 
deren friihe Erwahnun g in ein er freilich nicht ganz g leich
zeitigen Lebensbeschreibun g des Bon ifatius auf ihren Zu
sammenhang mit der Ambneburg und Seelheim hinweist. 
Hier moge die B emerkun g Platz finden, daJD der politische 
Zusammenhang, in dem die Hessen bei ihrem ersten Auf
treten in d er Geschichte unter diesem Namen mit dem 
frankischen R eiche erscheinen, nichts beweist fur ihre ethno
logische Zusammengehbrigkeit mit de m frankischen V olks
stamme. Ethnographisch unterscheiden sich die heuti gen 
Ober- und Niederhessen noch so scharf von den Main
und Rheinfranken wie einst nach Tacitus wundervoller 
Schilderung des V olkes die Chatten von den Bewohnern 
der Dekumatenlander. Das 'TV enige aber, was wir bis jetzt 
aufarchaologischen Wege liber die Kultur und die S iede
lungsweise der Chatten und H essen ermitteln k:onnten, 
spricht fii.r einen direkten und ununterbroch enen Zusammen
hang der Art, daJD Hessen und Chattcn nur vcr hiedene 
Bezeichnun gen desselben V lk s in vcrs lli cl 11 n 1: erioden 
seiner En twickelun g sin 1. ] am il hfl ll g l k ill wegs die 
E ntscheidun g der vicl Ul11 sLri ll 11 i1 Fr:lg Il<l h der sprach
lichen Entw i k clun g ] r in J1 i ) '/. ·i ' 1ill lll1gs r rm aus der 
anderen zusaml11 11. Ili r h.1.11c ll di ( ; (' rll1 ;C Jli ~ l 11 aber 
nur die wirkli h CIl (I ;IS l ' l t: LvVorl. 11 cs . h n ge
sprochen ist, das zu nLs(' h ' i<l (' I1 , 'JIll'ISS J1 wir ihll Il ub rlassen. 

Es waren cl r Oh rs '111'i fL 11 Ls pr 11 nc1 nur 
einige, nicht di e 1 r II I 111 (: <i (' )' ~ Irch :l log is h .1l l3oden-
forschung in O berhess 11 , c1i ' d e l" V( ' rl':I. ·S r 111 1 n vor-
stehenden Zeilen mehr ber'Llhrl a ls C Il! wie i-::l ' ll 11 :11 . S i lieJDen 
si ch leicht vermehren. Eins d r wi chLi ' .·le ll , cli I) 1 utung 
vorgeschichtlicher StraBen fLlI- d i sySl(' III:t Li s 'he E rfor
schung der Besiedelungsgeschi hl , i .. l k : 1111ll gestreift 
worden. Auch in dieser Richtun - ha l (' 11 cli ' b cgonnenen 
Untersuchungen bereits nicht unw f; lIL1i ch Ergebnisse 
erzielt,ii.ber die an anderer Stelle b ri Il L L werden wird. 
Aber alle diese Arbeiten und ihre R s ulLat mochte der 

.. 
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Verfassel' nur als eine Pl'~be auf die Richtigk eit seiner 
mehl'fach ausgespl'ochenen Ubel'zeugung angesehen wissen, 
daB a u c h in Obe l' hes s e n vo n eine l' p l a nm aB i g 
a u fge n o mm e n en Lo k a lun te l's uc hun g n oc h w e it 
iibe l' d i e bis h e l' ge h eg t en E r wa rtun ge n hin a u s 
g e h e n d eA u fk 1 a run g e n ii b e r d i e 13 e s i e de l u n g s 
gesc hi c ht e d e s L a nd e s und di e Kultur se in e r 
Bewo hn e r in d e n v e rs c hi e d e n e n Pel'i o d e n d e l' 
Vo r- und Friih ge s c hi c ht e ge w o nnen w e rd e n 
k on n e n. 

~ __ .L' ••.• __ _ 
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