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. Dem vielbesproehenen F eldzuge des Germanieus gegen 
die Chatten yom Jahre '15 n. Ch. hat Taeitus nur ein Ka
pitel (Ann . I, 56) gewidmet. Aber dieses Kapitel ist so 
inhaltsreieh, dall seine Angaben genligen, uns nieht nur 
liber die Voraussetzungen, den Zweek und Erfolg des 
Unternehmens genligende Aufklarung zu verschaffen, son~ 
dern, was bei diesem Historiker selten der Fail ist, Aus
gangs- und Endpunkt wie die allgemeine Riehtung des 
Zuges mit vollkommener Sieherheit erkennen zu lassen . 
FUr den Leser, der das in Betraeht kommende Gelande 
aus eigener Anschauung kennt, ist es keinem Zweifel 
unterworfen, dall Taeitus hi er si eh auf eine gute Quelle 
militariseh-teehnisehen Charakters gestutzt hat I), deren ge-

l) F. Miinzer, Uber die Quellen des Tacilus ftir die Germanen
kriege in Bonner Jahrh. 103 1899 S. 67 ff., vermutet, daB Plinius viel-

I 
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naue Angaben es ihm ermog-lichten, sich van der Be
schaffenheit des Kriegstheaters nnd den besonderen Schwie
rigkeiten, die das Zll durchziehende Gelande bot, eine klare 
Vorstellung zn machen nnd diese Vorstellnng durch Her
vorhebung einiger charakteristischer ZUge dem Leser zu 
tibermitteln. Diese Andeutungen aber sind so beschaffen, 
da13 sie immer aufs neue die Bearbeiter der rornisch-ger
manischen Kriegsgeschichte wie der heimatlichen Lokal
geschichte zu dem Versuche gereizt haben, den Vormarsch 
des romischen Ifeeres auch im einzelnen zu verfolgen, ge
wissermallen den Spuren des Feldherrn Schritt fUr Schritt 
nachzugehen. 

Var einem Menschenalter waren die Grundlagen 
, solcher F orschungen oach weniger sicher als heute, nach

dem wir gelernt haben aus der grollen Zahl "alter StraBen", 
die urkundlich meist nur bis ins :Mittelalter riickwarts zu 
verfolgen sind, die vorgeschichtlichen - nur soIche stan
den den Romern bei ihren ersten Invasionen zur Verfii
gung - nach objektiven Kriterien auszusondern I). 

Albert Dun c k er hatte daher in dem ersten Ab
schnitte der von ihm geplanten Geschichte von Hessell, 
der bei seinem Tode im Jahre 18tl6 druckfertig vorlag, 
ansdrucklich darauf verzichtet, "die genaue Richtung des 
Weges, welchen das Heer (des Germanicus) durch die 
Wetterau nach Hessen einschlug, zu bestimmen" 2). Doch 
erklarte er die Annahme fUr nahe liegend, "da13 der Vor
marsch in der Richtung der alten Stralle erfolgte, die Uber 
Friedberg, Butzbach und Giellen sUdostlich von Marburg 

leicht seine gam~e Dienstzeit wahrend der 3 militiae equestres in der 
germanischen Armee ~edient und im Jahre 50 n. Ch. unter seinem 
Freunde Pomponius Secundus im MaUiakerlande gewesen ist. Dann 
wiirde sieh .die gUle Information uher das Kriegslheater vom Jahre 
15 n. Ch. leicht erklaren. Hat doch Pomponius im Jahre 50 n. Ch. 
auch einen Feldzug gegen die Chatten ausgefiihrt, der nach Aufgabe 
und Verlauf mit dem des Germanicus eine gewisse Ahnlichkeil hatte. 
VgL auch F. Koepp, Die Romer in Deutschland IL AufL 1912 S. 48. 

I) Richtunggebend hat hier K. Schumacher gewirkt, der nach 
zahl~eichen Vorarbeiten im einzelnen die Kriterien vorromischer Wege 
und die Hilfsmitlel zu ihrer Erforschung im Ill. Berichl der Romisch
Germanischen Kommission des Kaiserl. Arch. Inst. uber die Fortschrittf' 
der romisch-germanischen Forscbung IH06, 7, Frankfurt a.l\L 190!l uber
sichtlich zusammengestellt hat. VgI. daw G. Wolff, Priihistorische 
Wege in der Umgebung von Frankfurt a. M. in der VierteJjahrsschrift 
Altfrankfurt 11 2, 1910 S. 33 ff. mit Karte S. 39. . 

2) Zeitschrift des Vereins flir hessische Geschichte und Landes
kunde XXlll S. 312 ff. (Separatabdruck S. 87 ff. ). 
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durch den Ebsdorfer Grund fuhrt, bei Kirchhain die Ohm 
und bei Treysa die Schwalm uberschreitet, an Spieskappel 
voriiberzieht und zwischen Fritzlar und Felsberg nordlich 
von Wabern in der Nahe des Dorfes Nieder-Mollrich die 
Eder erreicht" 1). 

Dieser Selbstbeschrankung gegenuber bedeuten die 
genauen Marschbestimmungen desOberstleutnants v. Sta m
ford in einem im Jahre 1895 in Kassel gehaltenen Vor
trage keinen Fortschritt, weil seine Ortshestimmungen sich 
auf zahlreiche Anachronismen sWtzen '). 

Ha n s Del b r u c k la13t es zweifelhaft, ob Germanicus 
van Mainz aus uber die Saalburg - falls diese namlich 
als das castellum in monte Tauno zu betrachten ware -
ins Lahntal gezogen sei und sich dort mit der von Coblenz 
lahnaufwarts fahrenden Transportflotte vereinigt habe, od er 
ob der Marsch bis Friedqerg, dessen Identitii.t mit dem 
wiederhergestellten Taunuskasfell er flir wahrscheinlicher 
halt, parallel der die Wetterauflu13chen und Bache be
nutzenden Proviantkolonne, durch die Wetterau und die 
Oberhessische Senke ging'). Da13 in Wahrheit nur von 
dieser Richtung die Rede sein kann, wird unten in ao
derem Zusammenhange gezeigt werden. Stimmen wir 
also in diesem Punkte Delbruck bei, so wird jeder Kenner 
der Landschaft mit aller Entschiedenheit den Gedanken 
ablehnen, da13 .eine romische Proviantflotte . auf der Usa, 
"einem Bache", der nach des Verfassers Erkundungen 

1) Diese Ansicht hatte bereits 4 Jahre fl'i..i.her die Generalversamm
lung des Gesamtvereins del' deutschen Geschichts- und Alterlums
vereine zu Kassel gegentiber del' Meinung Kolbes, der den Germanicus 
am Christenberg vortiber uber den Burgwald und durch das Edertal 
ziehen lieB, in einer auf Dunckers und Major v. Stamfords Antrag ge
faBten Hesolution ausgesprochen. V gl. Mitteilungen des Vereins filr 
hessische Geschichle und Landeskunde 1882 S. IX. 

') Vg!. Mitteilungen d. V. I. h. G. u. L. 1895 S. 12 [I. v. St. laBt 
den Germanicus im Jahre 15 von Kastel aus die erst urns Jahr 100 
n. Ch. angelegte ElisabethenstraBe benulzen und die seit dem Eude 
des 1. Jahrhunderts bestehende Saalburg erneuern. Nach ihm slam men 
die Grabhiigel bei Romersberg "vermutlich aus dies em Jahre" , wie 
die angeblichen Grabhtigel an del' Eder bei Ober-Mollrich "vermutlich 
von diesem Kampfe herri.lhren". Ob es denkbar ist, daB eine Ab
teilung "ostlich vom .Vogelsbel'g nach Ziegenhain" marschierle, wage 
ich einem miliUirischen Schriftslellel' gegenuber nicht zu eutscheiden. 

8) V gl. Hans Delbruck, Geschichte del' Kriegskunst im Rahmen 
der politischen Geschichte, H. 1'1. 1. Hlilfte S. 104 ff., besonders S. 105. 
Ober die militlirische Wahrscheinlichkeit eines 1'ransportes des Pro
vianls auf del' Lahn vg!. O. Dahm, Die Feldzuge des Germanicus in 
Deutschland 1902 S. 46 Anm. 1. 

• 

• 
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"ein miiJ3iges Gefalle hat und im Fruhjahr kleine Schiffs
gefalle tragen kann" (S. 105), bis Friedberg gefahren seL 
Damit ist nun freilich der Vermutung, dall dieser art 
mit dem castellum in monte Tauno gleichzustellen sei. 
einer Vermutung, die, wie wir sehen werden, an sich 
ebenso annehmbar wie die anderen bezuglich dieses Platzes 
ausgesprochenen Ansichten ist, in Delbriicks Sin ne die 
wesentlichste Grundlage entzogen I). Abgesehen von 
diesem einen Punkte, der mit des Verfassers oft betonter 
Grundanschauung tiber die Bedeutung der Wasserwege 
fur die rnilitarischen Operation en in primitiven Zeitverhalt
nissen zusammenhangt, geht Delbruck auf topographische 
Einzelheiten des Feldzuges nicht ein. 

Ganz summarisch spricht von der Wegrichtung Oberst
leutnant Dahm. Ausgehend von der richtigen Voraus
setzung, dall innerhalb des spater romischen Gebietes am 
Taunus und in der Wetterau nur die den Fug des ersteren 
begleitende "WeinstraJ3e" in Betracht kommen kOnne, ver
folgt er den alten Weg, dessen einzelne StUcke auch im 
kurhessischen Oberhessen im Mittelalter diesen Namen 
trugen, ohne zu berUcksichtigen, dall dadurch nicht be
wiesen wird, dalD diese Abschnitte auch in vorgeschicht
licher Zeit eine zusammenhangende Verkehrsstral3e ge
bildet haben, und la13t so den Germanicus "auf dem kur
zesten und bequemsten (?) Wege" die Eder bei Franken
berg erreichen 2). DaJ3 dies ein Irrweg sein wlirde, wird 
sich aus dem ganzen Zu~ammenhange der folgenden Aus
fuhrungen ergeben. 

Dasselbe gilt von F. K n 0 k e s Vermutung, dall "die 
Ramer den Namen der Eder auf die vereinigte Eder und 
Fulda iibertrugen", wozu ihn die Angabe des Tacitus ver
anlallt hat, dall die junge Mannschaft der Chatten den 

1) DaB die Nidda van Hoehst bis tiber Okarben hinaus spater 
von den Romern fUr Warentransport benutzt worden ist, habe ieh im 
Laufe der beiden letzten Jahrzehnte. wiederholt und zuletzt in dem 
Buche: Die siidliche Wetterau in vor- und frtihgeschiehtlicher Zeit 
19J 3 S. 23 betont. Zum Transport des Proviants einer ganzen Armee 
seheint sie mir aueh auf dies em Absehnitle nieht geeignet. Unter 
keinen UmsUinden ist dies aber bei del' Welter der Fall, die si eh 
6-7 km sUdlieh van Friedbel'g in die Nidda el'gieBl, noeh wenigel' 
bei del' Usa, die wiedel'um 3 km aufwads si eh roit del' Welter vel'
einigt. An der Weltermiindung und dem Niddaknie bei Assenheim -
urn den vollen Abstand zweier Hauptkastelle des Limes von Friedberg 
entfernt - miilHe man also den Endstapelplatz annehmen. 

') O. Dahm a. a. O. S. 48 . . 
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Bau der BrUcke Uber die Adrana zu verhindern suchte, 
indem sie schwimmend Uber den Flulil setzte I). Abgesehen 
davon, dalil fUr diese Frage wenig darauf ankommt, ob 
man die Eder zwischen Fritzlar und Altenburg oder die 
Fulda zwischen der EdermUndung und Kassel - nur 
dieser Abschnitt kommt nach dem Zusammenhange in 
Betracht - annimmt, hatte dann Gerrhanicus vorher auch 
die Eder auf der angegebenen Strecke Uberschreiten 
mtissen, da ein l\Iarsch am rechten Vfer zwischen Alten
burg und Grifte. wo der Flulil dicht am.F ulile steiler 
Berge entIang flielilt. ausgeschlossen ist. Ein Uberschreiten 
der Eder-Fulda war aber unnotig, wenn man das sakrale 
und politische Zentrum des Chattenvolkes bei Kassel 
suchte. 

Zuriickhaltend hat die uns beschaftigende Frage auch 
L. Se h mid t behande!t, dem wir den jiingsten Versuch 
verdanken, die zerstreuten Nachrichten tiber die Ge
sehichte der Chatten wie auch iiber die politischen und 
wirtschaftlichen ZusUinde des Volkes in Zusammenhang 
zu bringen '). 

Sehon vorher hatte es K. Schumaeher unternom
men, den l\Iarsch des rOmischen IIeeres in seinem ganzen 
Verlaufe von Mainz bis Mattium mit HUlfe der prahisto
rischen Archaologie topographisch festzulegen 3). 'Die Ar
beit !iililt die grolilen Fortschritte erkennen. welche die 
romisch-germanische Bodenforschung und besonders die 
StraJilenforschung - nicht am wenigsten durch Sehu
machers Verdienst - im ersten Jahrzehnt unseres Jahr
hunderts gemacht hat. nicht nur hinsichtlieh der Methode. 
sondern auch der mit ihrer Hilfe gewonnenen Ergebnisse_ 
FOr Schumacher war es keinem ZWE':ifel unterworfen, daI3 
der Marsch von Mainz - Kastel nach Mattium im allge
meinen dem natUrlichen Volkerwege durch die oberhes
sische Senke nOrdlich von Butzbach und weiterhin, nach 
Oberschreitung der Ohm dem Laufe der Sch lValm bis in 
die Nahe ihrer MUndung in die Eder gefolgt sei. In 
dieser Richtung war das Ziel in der kUrzesten. fast ge-

I) Vgl. F. KnokeJ Die Feldzuge des Germanicus in DeutschlandJ 
1887 S. 39. 

') Vgl. L. SchmidtJ Geschichte uer Beutschen SHimme bis zum 
Ausgange der Volkcrwanderung II 2 llerlin 1913 S. 122 und besonders 
III 3 19t5 S. 350 r. 

' ) V gl. Mainzer Zeilschrifl VII 1912 S. 7 I rr. Der Feldzug des 
Germanieus gegen die Chat ten im Jahre 15 n. Ch. 
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raden Linie und - abgesehen von der Ohmniederung -
ohoe besondere Hindernisse zu erreichen 1). lm einzelnen 
hat man freilich zwischen einer Reihe annahernd paralleler 
"alter StraJ3en" zu wahlen, van welchen mehrere mit groIaer 
Wahrscheinlichkeit als Verkehrswege anzusehen sind, die • 
bereits in vorgeschichtlicher Zeit benutzt wurden. 

Auf dieselbe Gesamtriehtung mit Mainz als Ausgangs
pun kt, dem Ederubergang bei Fritzlar als Ziel und der 
Amoneburg an der Ohm als Zwisehenstation hatte ich bereits 
im Jahre 1910 in einem zu Frankfurt gehaltenen Vortrage 
uber vorgesehiehtliehe Strallen in der Wetterau hinge
wiesen und das augenfallige Zusamrnentreffen dieser drei 
Punkte mit den Hauptstationen der ersten Missionsreise 
des Bonifatius betont, woraus si ch der Wahrseheinliehkeits
schluf3 zu ergeben schien, da13 bei beiden R6merzligen, 
dem kriegerisehen und dem fried lichen, derselbe uralte 
Verkehrsweg benutzt warden sei 2), Daf3 wir beide un
abhangig voneinander im ganzen zu denselben Ergebnissen 
gekommen wareo, konnte mich in der 'Uberzeugung, auf 
dem rechten Wege zu sein, nur bestarken, muJDte zugleich 
ab er aueh den Wunsch und die Hoffnung weeken, bezug
lieh eines Teils der sudliehen Halfte des Gesamtweges, 
tiber den wir nicht tibereinstimmten, namlich des Ab
schnittes von der Nordwetterau bis zur Ohm, durch eine 
Wiederaufnahme sorgfaltiger Lokalforschung zu einer Eini
gung zu gelangen. Auf demselben Wege konnte ieh 
hoffen, fur den nordlichen Teil zu einer noeh fester be
grtindeten Uberzeugung zu komrnen und diese durch 
arehaologisehe Bodenfunde zu stutzen. Das letztere ist in 
mehrjahriger Arbeit gelungen; die Differenz bezuglieh des 
Zwischenstuckes dauert fort. Eine eingehende, teilweise 
gemeinsam mit Schumacher unternommene Durchforschung 
des fUr die U rgesehiehte Hessens besonders wiehtigen, 

1) Diese beiden Vorzlige entbehrt sowohl der ostlich i.iber oder 
urn den Vogelsberg fiihrende Weg, an den wenigstens fUr einen Teil 
des Heeres Obstl. v. Slamford gedachl hat, als die westlich von GieJ3en 
und Marburg, weiterhin i..iber den Bur~wald verlaufende nordliche 
Fortsetzung der Weinstra!3e, die neuerdmgs, einer Anreg<-lng Kolbes 
folgend, W. Bremer beschrieben hat. Vgl. QuarlalbHitter des histo
rischen Vereins filr das Grollherzogtum Hessen V 1913 S. 190 ff. Auf 
einige weitere Versuche, die vGrmutliche Marschrichtung zu bestimmen, 
kommen wir weiter uDten gelegenthcb zuri.ick. 

' ) V~l. G. Wolrr, Prahistorische Wege in der Umgebung Frank
furts a. M. in der Vierteljahrsschrift Altfrankfurt Jahrg. 11 1910 S. 33 fr., 
wo S. 37 statt 1& n, Ch. 15 n, Ch. zu lesen ist. 
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aber in arch~iologischer IIinsicht noch jungfraulichen Ge
landes zwischen Gie13en und Marburg wie Ostlich dieser 
beiden hessischen Hauptstadte hat aber so g(tnstige Er
gebnisse gehabt, daJil es der Muhe wert erscheint, die ganze 
Frage unter ~litteilung des gesamten gewonnenen Ma~ 
terials noch einmal aufzurollen, und zwar in der Fassung: 
"Welche vorgeschichtlichen Wege standen dem 
Germanicus fur seinen Zug gegen die Chatten 
zur Verfiigung, und welche von ihnen ent
sprechen am moisten den Angaben des Taci
tus?" Diese Fragestellung gestattet mir, in einzelnen 
Fallen die Beantwortung dem Leser anheim zu stellen, 
sie ~rmoglicht es auch, cine Reihe von Aufklarungen liber 
die Urgeschichte Hessens zu bieten, die nicht unmittelbar 
durrh das meist zu bestimmt gefaJilte Thema geboten er
scheinen, ohne daM ich den Vorwurf der Abschweifung 
von diesem befurchten muB. 

Der Bericht des Tacitus. 

Urn die folgenden Ausfuhrungen richtig zu verstehen, 
ist es nOtig, zuvor scharf ins Auge zu fassen, was uns 
Tadtus uber den Zug berichtet hat. 1m Jahre 14 n. Ch. 
hatte der Casar, urn die durch den groJilen Militaraufstand 
ermut!gten niedergermanischen Stamme zu schrecken, zu
gleich auch, urn bei den kaum zur Disziplin zuriickgebrachten 
Truppen die Erinnerung an die Meuterei im Blute der Feinde 
zu ersticken, einen Pllinderungszug ins Gebiet der Marser 
(an der Ruhr) unternommen, dadurch aber deren nordliche 
Nachbarn, die Brukterer (um Munster), Tubanten und Usi
peter, die damals gleichfalls im rechtsrheinischen Tiefland 
wohnten, unter die vVaffen gerufen. Nicht ohne Gefahr 
hatte er sein Heer in die Winterquartiere am linken Rhein
ufer zuruckgefUhrt. Der Krieg war keineswegs zu Ende 
gefUhrt ("manente bello" c. 55), wurde vielmehr fUr den 
Sommer des Jahres 15 n. Ch. in groJilem MaJilstabe vorbereitet 
(summa ope para bat" 1. c.). Gewisserma0en als Vorspiel 
fuhrte G ermanicus im Anfange des Fruhlings den Chatten
feldzug aus ( .. initio veris et repentino in Chattos excursu 
praecepit" 1. c.). Den engen Zusammenhang dieses Un
ternehmcns mit dcm Kriege in Nicderdeutschland laJilt die 
Art erkennen, \Vie Tacitus nach dies er kurzen Erwahnung 
sofort wieder zur Schilderung der dortigen Zustande zu
ruckkehrt, wo der Zwiespalt zwischen Arminius und Se-
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gestes eine Schwachung des machtigsten Volkes, der Che
rusker, bewirkte, deren nation ale Partei untcr Armin einen 
allgemeinen Karnpf gegen die Romer vorbereitete. Den 
drohenden AnschluLl der Chatten an diese VOlkerverbin
dung zu verhindern, war der Zweck des Feldzuges, der 
schnell ausgefiihrt und beendet werden muLlte, wenn nicht 
anstatt der beabsichtigten Spaltung der Feiode eine ge
fahrdrohende Trennung der romischen Truppen erreicht 
werden sollte. Demselben Zwecke diente es, wenn Ger
manicus' Legat Caecina gleichzeitig durch Kreuz- und 
Querziige die Cherusker abhielt, den Chatten zu HUlfe zu 
eilen und den Marsern bei Gelegenheit eine Schlappe bei
brachte, wie kurz am Ende des 56. Kapitels berichtet 
wird, welches im iibrigeo ganz dem Chattenfeldzuge ge
widmet ist. Diesen engen Zusammenhang der ober- und 
niederdeutschen Kriegsereignisse und die Tatsache, daLl 
Germanicus nach der Riickkehr vom Chattenfeldzuge mit 
dem gesamten ober- und niederrheinischen Heere den ge
planten Feldzug ins Cheruskerland rcchtzeitig ausfiihren 
konnte, mtissen wir uns fortwahrend gegenwartig haiten, 
wenn wir den Chattenkrieg richtig verstehen wollen. 

Der Feldzug wurde rnit 4 Legionen - selbstverstand
lich den vier des "oberrheinischen Ileeres", dessen Haupt
quartier Mainz war - und etwa 10 000 Maon Hilfstruppen, 
im ganzen 30000 Mann nach Delbriicks Berechnung, unter
nommen, ohne den Tro13, den dieser Forscher. \Vie weiter 
unten nachgewiesen wird, mit 20000 Mann wohl zu hoch 
annimmt '). Dem eigentlichen Vormarsch ins Chattenland 
ging die vielbesprochene Wiederherstellung des Drusus
kastells auf od er an dem Taunus voraus, sicherlich -
nach dem Wortlaute des Berichtes - von dern bereits 
auf dem Marsche befindlichen Heere an einer der Grenze 
des romischen Machtbereiches' nahe gelegenen Stelle '). 
Diese naher zu bestimmen ist mit den uns zur Verfiigung 
stehenden literarischen und archaologischen H iilfsmitteln 
nicht moglich. Die einzigen Stellen, an welchen augusteische 

1) So auch Schumacher, Main7.;::r Zeilschr. VIIS. ?1. 
2) Das beweist der Wor~:,,"U-~ -.::n:f SteUe: "totidem legiones) dupJi

cem sociorum numerum ipse ducit) positoque castello super 
vestigia paterni praesidii in monle Tauno expeditum 
exercitum in Chattos rapit". Es mUBle denn sein, daB man 
Tacitus nicht nur in sachlicherJ sondern auch in sprachlicher Hinsichl 
alien Kl'edit absprache, was in letzterer Hinsichl iiberhaupt nichl, in 
erslerer, wie im Eingang bemerkl ist, jedenfalls an unserer Slellc 
nicht ge::itattel ist. 
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Befestigungen, die nach dem gegenwartigen Stande der 
Forschung nur Erdkastelle s~in konnen, nachgewiesen 
oder wenigstens glaubhaft vermutet sind, Hochst a. Main 
und Friedberg, treten neuerdings fUr diese Frage in den 
Vordergrund, wahrend die, fUr welche sich altere Forscher 
erklart hatten, die Saalburg und auch Heddernheim, aus
fallen '). Mit unserer Auffassung des taciteischen Berichtes 
lassen si ch H()chst und Friedberg gleich gut vereinigen. 
Auch fUr Ho!heim wUrde dies gelten, wenn die eingehen
den Untersuchungen, die dieser Flatz erfahren hat, neben 
den zahlreichcn Dokumenten fur seine Besetzung seit dem 

• 4. Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts n. Ch. irgend welche 
Funde aus alterer Zeit gebracht hatten '). Darin wird man 
DelbrUck beistimmen, dall die Anlegung des Kastells, wie 
die Alisos au! dem nOrdlichen Kriegsschauplatze, den ZlVeck 
hatte, es als "vorgeschobenen Magazinplatz" zu benutzen. 
Dall es der letzte "noch auf dem Wasserwege erreichbare 
Magazinplatz" war, ist damit noch nicht gesagt. lch glaube, 
dall es fUr Germanicus wichtiger war, den Platz nahe der 
Grenze des von den Romern abhangigen oder wenigstens 
von einer befreundeten Bevolkerung bewohnten Gebietes 
zu wahlen, wenn er von dort aus den Eilmarsch in und 
durch das Land der Chatten antreten wollte. Dall fUr die 
J\lattiaker das von Tacitus in der Germania geschilderte 
Verhaltnis bereits im Anfange des ersten Jahrhunderts 
n. Ch. hestand, wenn auch die Abhangigkeit zeitlVeilig 
durch die Folgcn der V·russchlacht gelockert sein mag '), , 

') \'gl. Nass. Anna!en XXXll S. 6 If. 
2) Bei I10fheim hat nach Dahrns Vorgang zuielzl Anthes das 

Taunuskaslell vcrmulet. Vg!. Prolokolle der Generalversammlung der 
D. G. u. A. zu Dresden 1900 S. 65 ff. Cher die Ergebnisse der Hof
heimer Grabungen isl zusammenfassend berichlet von Ritterling im 
40. Band der Nassauischen Annalen, Das frtlhromische Lager bei Hof
heim im Taunus. 

S) L. Schmidl a. a. O. 1I ;mo vermulet wobl mit Rccht, daB die 
Taunuskaslelle nach der VarusschJacht von den Chatten zcrstort 
wurden. Wenn er aber sagt: .. Es folgt daraus, daB die Mattiaker 
wieder ein chattisches Gauvolk geworden sind", so schlieBl er zu viel. 
Jedenfalls wilrde diescs rerhiiitnis nicht Jangc gedauert haben. Sagt 
doch auch Sehmidt an derselben Slelle: "die Mattiaker seheinen ihm 
(Germanieus i. J. 15 n. Ch.) sorort zugefallen zu sein, da sie den 
Chatten keine Warnung zugehen lieBen". Ihre "EntnationalisierungH 

wird, womr auch die arehaologischen Funde sprechen, sehon damals 
soweil vorgeschritten gewesen sein, daB ihnen eine Wiedervereinigung 
mil den Chatten eine schlimmere Fremdherrsehaft war als die der 
Ramer. 

-
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nimmt Schumacher zweifellos mit Recht an 1); ftir die von 
ihnen ausdrucklich unterschiedenen Bewohner der Wetterau, 
die nach dem Chattenkriege durch den domitianischen Li
mes militarisch ins Reich einbezogen und spater neben den 
Mattiakern als Civitas Taunensium organisiert wurden, 
Wilt sich wenigstens wahrscheinlich machen, dall sie be
reits var jenem Kriege zu den R6mern in freundlichen 
Beziehungen standen '). AIs Grenze der beiden Gebiete 
haben die Lokaluntersuchungen dcr letzten beiden J ahr
zehnte die Linie Hochst-Hofheim mit Bestimmtheit erken
nen lasseo. An ihr, also wahl bei Hoc h 5 t, werden wir 
das I{astell suchen dtirfen, wenn wir annehmeoJ daJ3 es 
an der Grenze des abhangigen Mattiakerlandes angelegt 
wurde, bei F r i e d b erg, wenn wir vorziehen zu glauben, 
dall es naher dem Dbergange ins eigentliche Chattenland 
als Ausgangspunkt fur den Eilmarsch durch das letztere 
und zugleich zum Schutz fur das hier zuriickgelassene 
schwere Gepack dienen soUte. Aus dem Gesagten geht 
bereits hervor, dall ich das CasteUum in monte Tauno und 
den Platz, van dem aus A pronius nach dem Abzuge des 
Oberfeldherrn fUr gangbare Wege und sichere Flulluber
gange sorgen soUte, als identisch ansehe ' ). Die Berech
tigung dazu durfte eine nahere Betrachtung des Wort
lautes der in Betracht kommenden Stelle beweisen. Sie 
lautet: "totidem legiones, duplicem sociorum nump ..... -<"l ipse 
ducit, positoque castello super vestigia paterni "praesidii in 
monte Tauno expeditum exercitum in Chattos rapit, L. 
Apronio ad munitiones viarum et flurninum relicto". Zu
nach~t scheint mir die Verbindung der beiden Hauptsatze 
(ducit .. und .. rapit) durch das dem ersten Partizipium 
angebangte que den Gedanken auszuschliellen, dall die 
Erbauung des Kastells zu den von Mainz allS getroffenen 
Vorbereitungen des Feldzuges gehorte 4). Die A nlage mull 
wahrend des Feldzuges begonnen sein. Die Vollendung 
konnte der Oberbefehlshaber dem Kommandanten der Be
satzung flberlassen, deren Zurucklassung als selbstverstand
lich nicht erwahnt, aber, wenn meine Annahme richtig ist, 

1) A. a. O. S. 72, 2. Spalte oben. 
2) Vgl. Nass. Annalen XXXl[ 1901 S. 10 oben j WolfT, Die siid

liche Wetlerau S. 9 u. a. O. 
S) Hierin weicht meine Ansicht entschieden von der Schumachers 

ab, der das Castellum in monte Tauno in Hochst, das Hauptlager des 
Apronius mehr als 80 km (in der Luftlinie) entfernl bei del' Amone
burg sucht. 

') V gl. Schumacher a. a. O. S. 71 unten . 
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durch Bezeichnung des Kommandanten genUgend ange
deutet ist. Die beiden Partizipialkonstruktionen "posito 
castello" und "L. Apronio .. , relicto" sind so gleichartig 
dem zwischen sie gestellten Satze "exercitum in Chattos 
rapit" untergeordnet. daS eine enge ZusammengehOrigkeit 
der in ihnen ausgesprochenen Tatsachen und deren zeit
liche Aufeinanderfolge in die Augen springt. Der Sinn 
der SteUe kannte dann so wiedergegeben werden: "Daher 
fUhrte er selbst 4 Legionen . . . . . . (gegen die Chatten). 
und nachdem er (auf dem Marsche) ...... ein Kastell 
angelegt hatte. 109 er mit dem vom schweren Gepack 
befreiten Reere in Eilmarschen ins Chattenland. wahrcnd 
er dort den Apronius zurUckliell mit dem Auftrage. die 
Wege und besonders die FluJ3Ubergange gangbar zu er
halten". ~Jan wird dann geneigt sein. unter den fUr das 
viel gesuchte K astell in Betracht kommenden Platzen dem
jenigen den Vorzug zu geben. der der Grenze des Chatten
landes am nachsten liegt I). Das aber ist Friedberg. wel
ciles nacil der neuesten und vollstandigsten Zusammenstel
lung der auf seinem Boden gefundenen Gegenstande im 
Limeswerke auf seinem die Nordwetterau beherrschendf..n 
Burgberge in augusteischer Zeit eine ramische Befestigung 
gehabt hat') und daher jetzt auch vom archaologischen 
Standpunkte aus als gleich berechtigter Rivale von Rtlchst 
angesehen werden muJ3 '). 

Wir verfolgen nun zunachst den Bericht des Tacitus 
we iter. Zur BegrUndun!l' des dem Apronius erteilten Auf
trages heilDt es: "nam (rarum illi jcoelo) 'Siccitate et amni
bus modicis inoffensum iter properaverat, imbresque et 
fluminum auctus regredienti metuebantur". Zum dritten 
l\Jale (nach "expeditum exercitum" und "iter rapuit" jetzt 
"iter properaverat") wird die Schnelligkeit des Vormarsches 
auf dem zweiten Teile des \Veges erwahnt und dann der 
Erfolg dieser Beschleunigung durch die Worte bezeichnet: 
"S~Cbattis adeo improvisus arlvenit" etc. "). Dies ist von 

1) DaB die van Apranius zu beseitigenden Sclrwierigkeiten erst 
jenseils der Grenze des Chattenlandes begannen, nimmt auch Sehu
macher an (a. a. O. S. 14 1n). 

' ) V gl. O. R. L. ~'riedberg S. 22 23. 
') Das war, als Scbumacher seinen Aursatz scbrieb, naeh niehl 

in diesem Grade der Fall. 
') Diese Worte bedeuten wohl nieht, daB die Chatten iiberhaupt 

\'on der drohenden Ankunfl der Romer keine Ahnung hallen, sondern 
nur, daB sie c1iese nieht als so unmittelbar bevorstehend erwarlet 
hatten. 

• 
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Delbruck ubersehen oder nieht berucksichtigt, wenn er 
aus den 20 Meilen Luftlinie, die er zwischen Mainz und 
der mittleren Eder millt, berechnet, dall "die Expedition 
wenigstens sechs Wochen Zeit in A nspruch nahm" (S. 104), 
da "mehr als eine Meile Luftlinie taglich im Durchsehnitt 
eine Armee. die durch gerrnanische Walder mit den 
grollten Vorsichtsmallregeln und daneben Vernichtungen 
ausfiihrend, marschierte, woh! nicht machen konnte" (1. c.), 
Fur diese Berechnungen fehlen - abgesehen von der 
Lange der Luftlinie - alle Grundlagen. Zunachst wissen 
wir nieht, welche Zeit die Herstellung des Drususkastells 
in Anspruch nahm, dann nicht, wenigstens nicht rnit Sicher
heit, wo das expeditum iter begann, fUr welches doch er
heblieh grollere Tagesmarsehe anzunehmen sind als f(ir 
den ersten Teil der Expedition und wohl aueh fLtr den 
Ruekmarseh. Delbruek nimmt freilieh an, dall "fur 50000 
Mensehen (30000 Kombattanten und 20000 Mann des 
Trosses) die Lebensmittel auf 6 Woehen mitzusehleppen 
waren" (S. 105). Was bedeutet dann aber "expeditum 
iter", was "iter rapuit" und "properaverat"? Delbrlick halt 
eS fUr die riehtige Auffassung einem Sehriftsteller wie Ta
citus gegenuber, "wenn man vollig entschlossen ist, jeder 
einzelnen Wendung, auch wenn sie zunachst gar nicht 
verdachtig erscheint, das aulDerste Mi1J3trauen entgegenzu
bringen" (S. 67). Dall das gerade den hi er in Betraeht 
kommenden Kapiteln gegenuber nieht bereehtigt ist, habe 
ieh bereits im Eingange meiner Ausfilhrungen bemerkt 1). 

Der Wahrlreit naher durfte Sepumaeher kommen, 
wenn er S. 75 das Maximum "der tagliehen Marschleistung 
der R amer" nach Casar auf 30 km, das Milll 'lm auf 
15 km bereehnet und Delbrueks geringeren Ansa "auf 
U ntersei1atzung der Wegeverhaltnisse" beruhen lallt. U nter 
Berucksichtigung der von Tacitus so entschieden betonten 
Eile dilrfen wir wohl die tatsaehliehe Leistung des expe
ditum agmen dem Maximum von 30 km naher rucken 
als dem Minimum. Dazu scheint auch Schumacher ge
neigt zu sein, wenn er (S. 75) aus den Abstanden von 
30 km zwisehen den von ihm angenommenen Etappen
platzen schlielDt, daf& sie "zum Teil auch den einzelnen 

1) Mit Reeht hemerkt gegenuber dem zu weit gehenden Skeptizis
mus Delbri.ieks E. Sadee, Romer und Germanen II 1911 S. 220 Anm. 15 : 
"Wo Taeitus genaue militarische und geographische Einzelangaben 
macht, sind diese deshalb wenigstens durchaus beachtenswerl" . 

• 
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Nachtlagern entsprechen durften" 1). Dabei ist nur die 
gleiche Ansetzung der Tagesleistungen fUr den Anfang 
des Marsches und den spateren Teil anfechtbar. Denn, 
wie oben angedeutet wurde, ist wohl der Ausdruck ex
pcditum iter nieht auf den ganzen Zug anzuwenden, son
dent nur auf den Einmarsch ins eigentliche Chattenland, 
nach der Zurucklassung des Apronius. Abgesehen von 
dem Wortlaut der Stelle konnte der Cisar auch aus sach
lichen Grunden sein Heer nicht ohne schweres Gepack 
aus IV[ainz fUhren, wenn er die Absicht hatte od er auch 
nur in der Lage war, die Herstellung des Drususkastells 
zu unternehmen. 

Dall ab er der Historiker uber die Vorgange gerade 
bei diesem Zugc gut l1nterrichtet war, zeigt die Art, \Vie 
crI ganz in Cbereinstimmung mit den noeh heute be
stehenden Verhaltnissen, die eigentumlichen Gefahren des 
chattischen Kriegsthcaters hervorhebt. Ein Vergleich mit 
der Schilderung des Chattenlandes in dcr Germania (cap. 30) 
beweist, dall er sich des Gegensatzes zwischen ihm und 
der norddeutschen Tiefebene vollkommen bewullt ist, deren 
silvae und paludes ~ freilich nieht ganz ohne Sehuld des 
'racitus - zum cisernen Bestand aB er modern en Darsteller 
der Kampfe zwischen ROmern und Germanen gehOren. 
Si.impfe werden hier in Gbereinstimmung mit der wirk
lichen Besehaffenheit des Landes nicht erwiihnt. An \Viil
dcrn freilieh ist das Gebiet, in welchem damals die Chatten, 
wie hel1te die IIessen, wohnten, so reich \Vie irgend ein 
anderes unseres Vaterlandes. Ein Waldgebirge, den von 
ihm etwas willkiirlich begrenzten IIercynius saltus, be
zcichnet Tacitus in der Germania als ihr Heimatland mit 
deutli -her Anspielung auf den Zusammenhang, den er 
zwise, en dem Volke und seinen bergigen \Vohnsitzen an
nimml '). Aber gerade der Strei!en zwischen Mainz und 

I) Dahm, der als Offizier und zu~Ieich aIs Uitiger und erfolg
reicher Mitrorscher auf dem Gebiete romlsch-germanischer Alterttlms
ktlnde in diesen Fragen Ztl einem Urleil bertlren war, ItUH unter 
starker Betonung del' Rile den wenig kurzen'n Weg van Hochst his 
Frankenberg in 4 Tagen ztll'ticklegen. Vgl. Westd. Zeitschr. Erganztlngs
hefl XI 1902 S. 4R-

i) Vg!. Germania C. 31. Atlch hier erkennt man in den Worten 
"non ita errtlsis ae palustribus locis ut ceterae civitates in quas Gel'
mania patescit" den bewu6ten Gegensatz zu Niederdeutschland. Eine 
sozusagen personliehe und gemiHliche Beziehung der Chatten zu ihl'em 
angeslammten HeimatIande atmen die Worte: "Chattos suo s sallus 
lI(>rcynius prosequitur simul atque deponit", denen unmillelbar del' 
Satz rolgt: "Duriora genti corpora, stricti artus, minax vullus et maior 

Zl'it"du·. Bd. 50. -D 

• 
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Mattium, cler, wie wir sehen werdeD, allein fUr den Heeres
zug in Betracht kommt, wird nur an einer Stelle von einem 
brei ten Waldgtirtel durchzogen, da, wo si ch nordlich der 
Welterau die Auslaufer des Vogelsberges bis zur Lahn 
hinziehen. Van den Gefahren der Walder, die in den 
Darstellungen der Feldzlige in Niederdeutschland eine so 
gro13e Rolle spielen, horen wir daher wiederum kein Wart '): 
ein Anschwellen cler Fliisse infolge der in di.esen Gegenden 
im Frtihling tiblichen Regengusse war fUr den Ruckzug 
zu furchten, nachdem der beabsichtigte schnelle Vormarsch 
in diescm Jahre durch eine gaoz ungewohnliche Trocken
heit begunstigt worden war. Dafur muBte man Ftirsorge 
treffen, ohne die Schnelligkeit des Einmarsches zu beein
trachtigen. Deshalb lie13 der Casar seinen Legaten L. 
Apronius "ad munitiones viarum et fluminum" zuruck. Die 
Wendung ist schwer zu ubersetzen, ihre Bedeutung aber 
klar. Vias munire hei£t Wege gangbar machen, sei es 
durch Beschtitten mit Steinen oder Sand, durch Belegen 
mit Bohlen (in feuchter Niederung) oder auch durch Be
seitigung van Unebenheiten (munire rupem). Es kann 
nun bei der !{.Orze cler flir die ganze Expedition lur Ver
fiigung stehenden Zeit keine Rede davon sein, da13 Apro
nius in der ganzen Uingsrichtung des Marsches Wege 
anlegte, bezw. verbesserte. Das Richtige la13t uns die Ver
bindung nmunitiones viarum et fluminum" erkennen. An 
den die Marschlinie krcuzenden Flussen soIlten Einrich
tungen getroffen werden, das Dberschreiten nicht nur des 
FluJDbettes, sondern auch des ganzen Uberschwemmungs
gebietes bei eintretender ungunstiger Witterung zu er
moglichen. An Brucken braucht man dabei nicht zu 
denken. Selbst die ein J ahrhundert spater nach der 
dauernden Besitzergreifung der Wetterau angelegten Stra-
13en haben die Bache und F1G13chen, die ihre Richtung 
kreuzten, nur als Furten uberschritten. An mehreren Stellen 
konnten die Einrichtungen, die man einst getroffen hatte, 

animi vigor". Wer erganzt vor ihnen nlcht unwillklirlich das Wortchen 
nitaque", welches - flir Tacitus tiberfliissig - von anderen Schrifl
stellern vielleicht eingeschoben ware, um den Zusammenhang zwischen 
Land und Yolk zu betonen. 

1) Auch dus Wort nsilvae" kommt in dem ganzen Kapitel nul' 
einmal vor, WO erzahlt wird, daB die Chatten nach ihrcr Niederlage 
jenseits del' Eder sich in die Walder fltichteten. Es ist daher nul' 
eine Anleihe bei del' fUr die Germanenkriege ublichen Phraseologie, 
wenn Delbri.1ck (S. 101) das romische Heel' "durch die germanischen 
Walder mit den grofiten VorsiC'htsmafiregelnH marschieren Hillt. 
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urn den Dbergang Zll sichern, oach nachgewiesen werden, 
so an der Kreuzung cler romischen ElisabethenstraBe mit 
dem Urselbach, wo am rechten Ufer tief unter der Ober
flache schrag gegen die Stromrichtung gebaute Mauer
fundamente aufgedeckt wurden, welche die U ntersptilung 
des Ufers und die Zerstorung des zum Flullbette hinab
ftihrenden Kiesweges verhindern sollten '). Im Nidderbette 
wuJ3ten mir die Anwohner von zwei Stellen, am Ulmen
rick bei Berkersheim ' ) und an der Hene bei Gronau '), zu 
berichten, dall ein festgestampfter Weg durch den FluJil 
ftihre, ohne dall sie eine Ahnung davon hatten, daJil ge
rade an diesen Stellen zwei van weit her verfolgte ro
mische Strallen den Flull erreichten ' ). In den feuchten 
Niddawiesen bei ROdelheim aber wurdc genau in der Rich
tung der Romerstraile Heddernheim-Schwanheim 2 m unter 
der heutigen Oberftache der Pfahlweg aufgedeckt, der hier 
die Kiesdecke ersetzen bezw. tragen mullte '), wahrend 
si ch in den Sumpfen der Bulau ostlich von Hanau ein 
Knuppeldamm mit Pfahlzaun in der Richtung des auf 
festem Boden als leichte Kiesschuttung hergestellten Ko
lonnenweges fand 6). Ahnlich mogen die Anlagen ge";vesen 
sein. mit deren Herstellung A pronius betraut war; nur 
dtirften sie, dem Zwecke entsprechend, einen mehr provi
sorischen Charakter gehabt haben. 

Fragen wir uns nun, wo wir die von Tacitus er
wahnten Fli.isse Zll suchen haben, so kommen besonders 
folgende Umstande in Betracht: Die Taler der Nidda, 
Nidder, Wetter und Usa, wie auch der Lahn, verlaufen 
auf den fur unsere Frage in Betracht kommenden Ab
schnitten annahernd in der Richtung des alten VOlker
weges vom Rhein nach der 'Veser. Wo dieser genau 
bestimmt ist, halt er sich nicht in den Talrinnen, sondern 

I) Vgl. die siidliche Wetterau S. 34. 
') So heiBt der deutliche Abstieg der alten Stra.Be FrankCurt

Fricdberg nach dem siidlichen Niddaknie zwischen Bonames und 
Berkersheim. Vg!. a. a. O. S. 1:10. 

8) V gl. a. a O. S. 98: 1 Die Stelle, ~leichCalls ein alter Slra6en
abstieg zur Nidda, lie~t gcgenliber dem Gronauer HoC, dieht unterhalb 
der Einmiindung der Nidder . 

• ) Vg!. a. a. O. S. 23 (die Heerstralle) und S. 130 unten. S. 41 
und S. 98 . 

• ) A. a. O. S. 148. 
e) A. 3. O. S. 16. "Bulau" heiBt der ausgedehnte Wald, ein 

alter Reichsforst, os tlich van Hanau , zwischen der PulverCabrik und 
Oberrodcnbacb, den die romische Grenze in siiu-nordlicher Richtung 
dUl'chzog. 

5' 
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zwischen diesen und dem Taunus, auf allezeit hoch\Vasser~ 
freiem Gelande 1). Nur die Usa muBte auf ihrem westost. 
lich ziehenden Stuck beim Austritt aus den Bergen ober
ha1b von Obermorlen, 3 km westlich von Nauheim, 5 km 
nordwestlich von Friedberg, uberschritten werden, Es ist 
a priori anzunehmen, daJ3 die Strai3e, so weit es rnoglich 
war, dem im Frilhling oft auf weite Strecken iiberschwemm
ten Lahnta1 bei Giellen und Marburg gegenuber sich ahn-
1ich verhie1t, wie bei jenen gleichfalls oft vom Hochwasser 
heimgesuchten Flilllchen der Wetterau. Quer gegen die 
Gesamtrichtung der a1ten Verkehrswege nach Nordosten 
liegt nordlich von Marburg der tiefe und breite Einschnitt, 
in dem einerseits von Sterzhausen her die l.ahn var ihrer 
rechtwinkeligen Biegung bei Ko1be westostliche Richtung 
einha1t, von der anderen Seite ihr vom Voge1sberg her 
die Ohm entgegenkommt. Das Ohm tal bi1det in der 
feuchten Jahreszeit - so im Herbst 1913 und im Friih
ling 1914 - ein weites nur auf den erhohten Strallen
und Bahndammen zu ilberschreitendes Seebecken. Es zu 
umgehen, ware nur auf groBen Umwegen durch teilweise 
unwirtbares Ge1ande moglich gewesen. lm Ohmta1 erblickt 
daher mit Recht auch Schumacher die gefahr1ichste Stelle 
fUr den Ruckmarsch und in der Sicherung des dortigen 
Dberganges die Hauptaufgabe des Apronius. Dort sucht 
er die "Hauptetappe" in Gestalt eines Erdkastells '). Dort 
scheint er auch den Ort der Trennung der dem Legaten 
uber1assenen Abtei1ung vom Hauptheere anzunehmen. lch 
habe oben auf die Mog1ichkeit einer anderen Auffassung 
der Stelle hingewiesen. Wenn aber Schumacher noch 4 
weitere Etappenp1atze: bei Hochst, Nauheim - Friedberg, 
GieJ3en und Dittershausen, entsprechend den van ihm an
genommenen Tagemarschen des Heeres, vermutet, und 
zwar jeden mit einer Truppenabteilung be1egt '), so durfte 

1) Die Grilnde, aus welchen die altesten Handels- und Heer
straBen, wo es moglich war, "hohe SlraBen" waren, hat bereits 
G. Landau in einem teilweise noeh heute lesenswerten Aufsatze "Bei
trage zur Geschiehte der alten Heer- und lIandelsslraBen in Deutseh
land" in der Zeilschrift fUr Deutsehe Kulturgesehiehte, Niirnberg 1R56 
S. 483 dargelegt. Die van ihm ehendort S. 574 fr. und S. 639 fr. auf
gezahlten "alten SlraBen van Mainz und Frankfurt nach Leipzig" ent
spreehen in einzelnen Abschnitten Teilen der van uns oben verfolgten 
vorgesehichtliehen SlraBe . 

• ) A. a. O. S. 70. 
3) DaB er dies voraussetzt, geht sowohl aus der angeftihrten 

Slelle hervor als auch aus dem Wortlaut der Anmerkung zu S. 72, 

, 
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diese durch den Text der Tacitusstelle nicht zu begriin
dende Annahme eine gefahrliche und unnotige Zersplitte
rung der an sich nicht allzu graInen Truppenmenge ver
aussetzen 1), 

Tacitus berichtet nur ven einer Abzweigung, der des 
Apronius, und zwar in einer Weise, welche die Erklarung 
nahe legt, daf3 der Legat mit einer fliegenden Kolonne an 
verschiedenen Orten die ihm aufgetragenen Wegverbesse. 
rungen vornehmen lie16, mag er die dazu notigen Mann· 
schaften nun der Besatzung des neu erbauten Kastells 
entnommen eder erst spater fur den speziellen Zweck er
halten haben. rm letzteren Falle wiirde man sein Lager 
mit Schumacher an der wichtigsten und beim Eintreten 
ungunstiger Witterung gefahrlichsten Stelle in der Niihe 
der Amoneburg suchen konnen, die auch bei der erstge
nannten Annahme eine besendere Beachtung in Anspruch 
nehmen darf. Auf andere Stellen kommen wir weiter 
unten zu sprechen. 

Die Grenzen des Chattenlandes. 

Ehe wir nun zur Erorterung der Frage ubergehen, 
wie sich zu dem Berichte des Tacitus die verschiedenen 
teils urkundlich beglaubigten teils an ihren Resten und 
den sie begleitenden Funden erkennbaren "alten Stra13en" 
verhalten, die ven der Mainmundung her durch die aber
hessische Senke nach der unteren Eder verlaufen, durfte 
es sich empfehlen, wenigstens einen Versuch zur Bestim
mung der Gegend zu machen, in der nach der Meinung 
.des Geschichtsschreibers das romische Reer die Grenze 
des feindlichen Gebietes erreichte. Diese Frage ist schwer 
zu beantworten, Die meisten Farscher sind ihr aus dem 
Wege gegangen oder baben sich mit ganz allgemein ge
haltenen Angaben begniigt. Das gilt auch fur die Lage 

wo er neben dem castellum in monte Tauno aueh einen Magazinplatz 
in Friedberg fUr moglich erkUlrt, "del' aber sicherlich nur eine Neben
etappe gewesen sein konne", 

1) Sehon die Annahme, daB die Abzweigung der Abteilung des 
Apronius ein zeitlich und riiumlich van der Erbauung des Kastells 
getrennter Akt gewesen sei, setzt eine ziemlich grol3e Verringerung 
der dem Feldherrn selbst nach Mattium folgenden Truppenzahl voraus, 
da das KastellJ wenn es seinen Zweck erfiillen sollte, eine nicht allzu 
unbedeutende Besatzung haben muBte und die dem Apronius iiber
lassene Mannschaft schon wegen seines Ranges nicht allzu gering 
sein konnte, 

• 
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und Bcgrenzung des Chattenlandes iiberhaupt, wofiir die 
Hauptquelle Tacitus Gerrnania cap. 30 bildet I). 

Die dortige Angabe iiber das Zusarnrnenfallen der 
Sitze des Cbattenvolkes rnit dern Hercynius saltus leidet 
an der schwankenden Vorstellung von der Ausdehnung 
des letzteren bei den antiken Schriftstellern und der ebenso 
schwankenden Deutung durch die neuereo. Fur uns kommt 
nur die Siidgrenze in Betracht. Doch rnochte ich bernerken, 
dall, wahrend die Nordgrenze ziernlich allgemein in der 
Gegend cler Diemel angenommen wird, das H inausreichen 
des Chattenlandes nach Osten in od er gar iiber die Rhon 
mir sehr zweifelhaft scheint. Die an und in dern Grenz
:B.usse zwischen Chatten und Hermunduren gelegenen Salz
quellen, urn die si ch nach Tacitus (Annalen XIII 57) irn 
Jahre 58 n. Ch. die beiden Volker stritten, sind sicherlich 
nicht an der frankischen oder gar an cler thuringischen 
Saale zu suchen, sondern, wie sehon ZeuB richtig sah 2), 
an der \Verra 3). und zwar wahrscheinlicher bei Sooden
Allendorf, wo noch heute die Grenze zwischen Hessen 
und Thuringen nahe dem linken Ufer des Flusses ver
lauft, als bei Salzungen. 

Doch bleiben \Vir bei der Sudgrenze. 

I) DaB man frUher nach Zeu6, Die Deulschen und ihre Nachbar
stamme, 1837 S. 94 fr. - auch Duncker, Gesch. der Chatten S. 2<1-6 
(Sep. 21. ) - die Chatten mit den von Caesar Bell. Gall. IV 19 als 
Bedranger der Ubier erwahnten Sneben gegen die Angaben der Queilen 
einfaeh identifiziert hat, trug aueh nicht zur Klarstellung der Frage 
bei. Obrigens ist es aueh bei L. Schmidt, der bf'ide Volker seharf 
trennt, sehwer, sieh vorzusleUeu, wie ihre Wohnsitze in der Zeit, da 
sie Nachbarn waren, van einander gesehieden waren. Sagt er doeh 
Geseh. der d. Stamme IL 2 S. 141 van den Quaden-Sweben, die er aIs 
"rnit dern van Caesar Suebi genannten Volke identisch" bezeiehnet: 
"lhre Sitze sind im Gebiete der Fulda, SchwaIrn, oberen Lahn und
Nidda nordlir:.h bis zum MeiBner hin zu snehen", wahrend es 11 ;{ 
S. 348 heiBt: "Seit dieser Zeit (100 v. Ch.) erseheinen sie (die Chatten) 
als Bewohner der Flnfigebiete der Eder nnd Diemel". Man sieht nicht 
recht, wie man sich dieses, iibrigens zu eug begreuzte, Chaltenland 
aus dem weilen Gebipte der van der oberen Lahn und Nidda bis zum 
Mei£ner wohnenden Sueben herausschneiden soIl. 

' ) Die Deutschen nnd ih-re Naehbarstamme S. 97 f. 
') Vg!. u. a. Miillenhoff, Deutsche Altertumskunde IV 407 und 

O. Brerner, Ethnographie der Germanisehen SUimme 1904: S.179 (Sonder
abdruck aus PauIs GnmdriB der german. Philologie 11. Ann. 19J3). 
Brerner hat auf seinen Karten 1ll (12 v. Chr.), TV (11 - 16 v. Chr.) und 
V (Taeitus Germania) den saltus Hereynins quer Gber die obere Fulda, 
untere Werra nnd obere Leine eingezeiehnet, wo auf Karte I (58 v. Ch.) 
"Baeenis silva" steht. Auf Karte V liegt aber das Chattenland im 
Widersprueh zu der Angabe Germania c. 30 westlich nehen, nicht in 
dem saltus Hereynius. 
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Urkundliehe Quellen gib! es hierfilr nieht; die wenigen 
Angaben der antiken Schriftsteller scheinen sich teilweise 
zu widerspreehen. Freilich beruht die Annahme, dall vor 
den Eroberungszugen des Drusus die Chatten eine Zeit
lang aulDer ihren "Stammsitzen" zwischen der Diemel und 
der oberen Lahn aueh das ehemals den Ubiern gehorige 
"Gebiet zwischen Rhein, Main und Lahn mit Zustimmung 
der Romer in Besitz nahmen" 1), nur auf zwei Stellen des
selben Autors, Dio Cassius, van welch en die eine nicht 
notwendig auf dieses Gebiet bezogen werden mull'), die 
and ere aueh abgesehen von der Erwahnung des Chatten 
landes Zweifel an der genauen topographisehen Ansehau
ung des den Ereignissen raumlich und zeitlich soweit ent
ruck ten Geschichtsschreibers oder seines Gewahrsmannes 
erweek!'). Andererseits beweist der Umstand, dall Strabo 
die Chatten neben den Cheruskern, Gambriviern und Chat
tuariern nennt, nicht, daJ3 "die QueUe, die er benutzte, noch 
niehts von der Ausdehnung des ehattischen Gebietes bis 
zum Rhein wuldte" 4). Fur eine soIche Ausdehnung in 
verhaltnisma.JDig fruher Zeit kann man die nach Mommsens 
Vorgang allgemein herrschend gewordene Ansicht geltend 
machen, nach der die zwischen U ntermain und Lahn woh
nenden Mattiaker "ein chattischer Stamm" waren 5). Ihr 

I) Die Beschrankung des eigentlichen Chaltenlandes auf "die 
FluBgebiete der Eder und DiemeP~ (L. Schmidt a. a. O. Il 3 S. 348) ist, 
wie l.vir weiter unten sehen werden, sicherlich zu eng. Ebenso die 
auf das Gebiet "urn Fulda und Eder" (Much in Hoops Realenzyklopadie 
r 370). 

2) Dio Cassius LrV 36, 3. Nach Wirtz, Bonner Jahrb. 122 S. 199 
ware es das Gebiet urn das Neuwieder ' Becken gewesen. 

S) Zumal, wenn man mit L, Schrnidt II 3 S. 349 Anm. 2 das 
if'f!OVQIO I' .... b, XU.TTOI~ 7lf.1[/ al'T(!) Tfj) P1l"cp {Dio LlV 33, 4) 
als identisch mit dem praesidium in monte Tauno des Tacitus an
sieht. Wenn M. Ihm bei Pauly-Wissowa nIs Zeugen fur die Behaup
tung, daB die Chatten im W. den Rhein und den Taunus mons be
ruhrten, antler Dio auch Florus (llBO, 32) und Orosius (VI 21, 5) nennt, 
so ist dagegen zu bemerken, daB abgesehen von del' gerade an diesel' 
Stelle ofTenbaren Abhangigkeit des letzteren vom ersteren und del' 
zweifelhaften Bedeutung beider fUr un se re Frage beide nur sagen, daB 
Drusus der Reihe nach Usipeter, Tenkterer und Chatten sowie die 
Markornannen besiegt habe. Von der Lage ihrer Gebiete zum Rhein 
wird dort nichts erwahnt. Von Aurelius Victor I, 7 gilt in beiden 
Richtungen dasselbe. .. 

i) L. Schmidt a. a. O. Ubrigens geht aus Strabo VII 1, 3 nicht 
hervor, daB die Chatten ein "BinnenvoIk" waren. Dagegen sagt dies 
Plinius Nat. Hist. IV 98 fUr die spatere Zeit ausdrucklich: "mediterranei 
IIerrniones, quorum Suebi, J-Iermunduri, Chatti, Cherusci". 

5) V gl. Th. Mommsen, Rom, Gesch. V 135; dazu O. Bremer, 

• 

-
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Gebiet nennt Mommsen "urspriinglich chattisches Land" 
und fahrt fort: "aber, nachdem die Chatten diesen Distrikt 
an Drusus hatten abtreten milssen, ist derselbe ein Teil 
des Reiches geblicben". Wie weit rilckwarts wir dieses 
"ursprilnglich" auszudehnen haben - denn relativ ist das 
Wort zu verstehen, wie der Ausdruck "Stammland", den 
L. Schmidt von dem Kernland der Chatten im U nterschied 
van den zeitweilig besetzten Gebieten, besonders der Wet
terau und dem lIfattiakerlallde, gebraucht ') -, laJilt sich 
mit den uns zur VerfLtgung stehenden Hilfsmitteln kaum 
bestimmen. 

Fur die Bestimmung der Nordostgrenze des Mattiaker
landes haben wir folgende Anhaltspunkte: Die in den 
beiden letzten J ahrzehllten nachgewiesenen Befestigungen 
aus der Zeit kurz vcr und nach der Mitte des ersten J ahr
hunderts n. Ch. an beiden Seiten des Schwarzbachtales bei 
Hofheim erklaren sich nur aus dem Bestreben, das damals 
nach Tacitus Germania c. 29 bereits od er wieder zum 

Ethnographie der germanischen SUimme 1904 S. 142; E. Ritterling, . 
O. R. L. Wiesbaden S. 66; L. Schmidt a. a. O. S. 349, Dagegen Miillen
haIT, Deulsche AIlertumskunde LV 402 und Wirtz , Banner Jahrb. 122 
S. 198 IT. MUIIenhofT sieht in den Mattiakern , deren Namen er wie l\lat
tium van dem deutschen Matta = Wiese (Wiesbaden) mit Ri.'icksieht 
auf die BesehafTenheit beider SHUten abIeitet (vg!. dagegen P. Vogt, 
KIeine Beitdige zur Geseh. der Chatten 1901 S. 6), OherbleihseI der 
Uhier. Diese Ansieht bekampft Wirtz a. a. O. ruit unzureichenden 
Grtinden. Er vermutet, "daB die Matllaker den Usipiern nahestanden", 
van denen er gIaubt, daB sie sehoD fruher aIs man gew6hnlich an
nimmt, nach Suden gezogen sind. Wenn er ab er zur Sttitzllng sein~r 
Vermutung auf die Kohorte der Usipiel' verweist, die im Jahre 83 n. Ch. 
in Britannien meulerle und den Widerspl'ueh zwisehen del' Erwahnung 
dieser Tatsache bei Tacitus (Agricola cap. 28) zu der Darstellung des
selben in del' Germania (c. 32), nach der man annehmen mUsse, daB 
die Usipier nieht zum Kriegsdienste verpflichlet waren, dadurch zu 
!Os en sucht, daB mit den Usipiern an del' erslgenannten Slelle die 
MaUiaker gemeint seien, so heWl dies doch dem Tacilns, der beide 
V61ker in der Germania scharf trennt, cine arge Gedankenlosigkeit 
zutrauen. Cber das Verhaltnis der Usipier zn den R6mern um 83 n. Ch. 
vgl. O. Bremel' a. a. O. S. 177. 

1) A. a. O. S. 349. Nach S. 348 nimmt aueh Schmidt, wie vor 
ihm bereits and ere, an , dail die Niederlassung der MaUiaker in dem 
nach ihnen benannten Gebiete im Zusammenhang rult der Obersiede
lung del' Ubier auf das linke Rheinufer 38 v. Ch. zusammenhing, 
wahrend er die Chatten urn das Jahr 100 v. Ch. aus dem spiiter van 
den ChaUuariern bewohnten Landstriehe in die FluBgebiete der Eder 
und Diemel einwandern laBt. Obrigens nehmen nach .~issens \'01'
gang (Banner Jahrblicher xc 28) andere an, daB del' Ubergang der 
Ubier anf das linke Rheinufer erst im Jahre 19 v. Ch. slatlfand. Vg!. 
Bonner Jahrb. CXX 199. , 

• 
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Reiche gerechnete Mattiakerland gegen Angriffe von der 
Wetterau her, ab er auch aus dem Lahntal (durch die 
Niedernhausener Senke) zu schUtzen I). Es waren Grenz
verteidigungsanlagen. Ostlich von der Linie Hofheim
Hachst haben sich aus dieser Zeit keine Befestigungen 
gefunden. FUr das zweite Jahrhundert werden wir auf 
dieselbe Linie als Grenze zwischen der damals gebildeten 
civitas Taunensium, we1che die rOmische Wetterau um
faJilte, und der civitas Mattiacorum gefiihrt 2). Da ergibt 
sich der Schlulil von selbst, dalil man bei dieser Abgren
zung der Verwaltungsbezirke die langst bestehende eth
nische Grenze zu Grunde legte. 

Freilich haben si cb in dem J ahrhundert zwischen 
Drusus' Tode und der definitiven Einverleibung der '..vet
terau in das rOmische Reich an der alten VOlkerstralile 
von der Weser und Elbe nach dem Mittelrhein noch gar 
manche Ereignisse und Bewegungen abgespielt, von welchen 
uns die durftigen Quellennotizen nur eben erkennen lassen, 
dalil bei ihnen die Chatten eine hervorragende Rolle ge
spielt haben. Man \Vird die Envahnungen des Chatten
hndes in Beziehung auf s~ne Ausdehnung nach Siiden 
n,lr richtig verstehen, wenn man sich bemuht Zl1 unter
scheiden, ob im einzelnen F alle von den eigentlichen Stamm
sitzen des Volkes od er von den Landstrichen die Rede ist, 
in die sie zeitweilig erobernd vorgedrungen sindJ ob also 
das Wort Chatten in ethnographischer oder in politischer 
Bedeutung Zll verstehen ist. Die Vermutung L. Schmidts, 
dalil "unter ramischer Hoheit die Chatten sich wieder Uber 
das Gebiet der nach Mahren abgezogenen Sweben (Qu.den) 
einschlielillich der Wetterau ausdehnten, sod alii sie nunmehr 

1) Abgesehen yon den Erdlagern auC dem HochCelde sudwestlich 
vom Schwarzbachlale gehort hierher auch dIe mil dem iUteslen von 
jenen gleichzeitig angelegte IlRundschanzec ~ auC dem jenseits des Tales 
gelegenen Kapellenberg, welche ersichtlich die AuCgabe halle, als 
Wachtstation gegen einen vom Lahntale her liber Niedernhausen und 
durch das Lorsbacher (Sohwarzbach-) Tal herankommenden Feind zu 
dienen. Vgl. O. R. L. Il B 29 HoCheim S. L6 und 18; Hitlerling, Das 
Crlihromische Lager bei Hofheim i. T. Nass. Ann. XL S. 74 re. Ober 
die allgemcinen r erhaltnisse im Mattiakerlande vor dem domitianischen 
Chattenkriege vgl. Ritterling, O. R. L. 11 8 ill Wiesbailen S. 66 fT., WolfT, 
Nass. Ann. XXVlI S. 51 und besonders Nass. Ann. XXXII S. 6 fT. 

I) Die geringe Entfernung des Vorortes der civitas Taunensium, 
Nida-Heddernheim) von dem Schwarzbach und Hofheim HiOt es als 
ausgeschlossen erscheinen, daB die civitas Matliacorum sich liber den 
wichtigen Gelandeabschnitt HoCheim-Hochst hinaus nach Osten er
streckt habe. Vgl. auch G. WolfT, Die Romerstadt Nida 1908 S. 21 
und S. i2 Anm. 21. 

, 
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bis zum Main herrschten" 1), stiitzt sich nur auf die An
gabe des Velleius Paterculus, daJ3 der Iinke Flilgel des im 
Jahre 6 n. Ch. gegen Marbod aufgebotenen Heeres unter 
Sentius Saturninus durch das Chattenland gegen Bbhmen 
109 2), eine Angabe, die selbst, wenn man die angenommene 
Ausdehnung zugeben wollte, durchaus ullwahrscheinlich 
sein wilrde 3). 

Sicherlich dilrften dagegen die Chatten bei der Ver
nichtung der romischen Herrschaft in der Wetterau und 
der Zerstorung der Drususkastelle am Tauflus nach der 
Varusschlacht beteiligt gewesen sein, \yenll auca vielleicht 
nur durch Beutezuge. Denn da1i3 sie seitdem die einzige 
oder auch nur die uberwiegende Bevolkerung dieser Ge
gend gebildet hatten. wird nirgends bezeugt; noch weniger, 
"da13 die Mattiaker damals wieder ein chattisches Gauvolk 
geworden sind" 4). Da.l6 nach Tacitus der Eilmarsch ins 
Chattenland erst jenseits des wiederhergestellten Taunus
kastells begann, ist oben bemerkt. Da13 die Absicht der 
Dberraschung erreicht wurde, spricht dafilr, da13 nicht nur 
die Mattiaker, wie Schmidt mit Schumacher annimmt, son
dern auch die Bewohner der Wetterau "den Chatten keine 
Warnung zugehen lielilen". lch habe an anderer Stelle 
nachzuweisen versucht, da.f6 auch nach den Zugen des 
Germaniclls, als man auf Eroberung ostrheinischen Ge
bietes in groIDerem MaIDstabe verzichtet hatte, und vor der 
dauernden Einverleibung der Vvetterau ins romische Reich 
durch Domitians Chattenkrieg die Bewohner dieser Land
schaft zu den Romern in einer Art von Schutzverhaltnis 
gestanden haben, wodurch eben dieser Krieg veranlalilt 

' ) A. a. O. S. 350. 
2) Velleins Paterculus I1, 109: nper Cattos excisis continentibus 

Hercyniae silvis". 
3) Selbst wenn man die ausdriickliche Angabe "per Cattos" mit 

Schmidt a. a. 0. S. 350 durch die Wendung "Sentius Saturninus be
riihrte Chattisches Gebiet" wiedergeben wollte. v. Sarwey, O. R. L. 
A 1 S. 1 Hi.Bt das Heer der Mainlinie, l1woh1 die groBen Flul3bogen 
auf der Sehne abschneidend" folgen , also durch den Spe13art, den 
Steigerwald, den Frankischen Jura und das Fichtelgebirge ziehen, 
wahrend O. Bremer a. a. O. S. 179 gegenilber dies er mit Rilcksicht 
auf das Ziel des Marsches wahrsclleinlichen Annahme auf die M6g
lichkeit hinweist, daB der ~1arsch "von der Eder die Werra aufwarts" 
ging. Im Zusammenhang mit dieser AuITassung steht die Bemerkung 
S. 180: "die Chatten (gemeint sind die im Stammlande wohnenden) 
waren noch im Jahre 6 n. Ch. r6misch", was in dieser Form zu viel 
gesagt ist. . 

t) Schmidt a. a. 0. S. 350. 

• 
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wurde 1). Aus welchen Elementen diese Bevolkerung be
stand, ist schwer zu sagen. 1st doch die Wetterau seit 
uralten Zeiten ein Durchgangsland gewesen, in dem, da er
fahrungsgema13 bei sogenannten Volkerverschiebungen 
regelma13ig ein Teil der Geschobenen, abhangig van den 
Schiebenden, zurUckbleibt, man a priori eine Mischbevolke
rung zu finden erwarten konnte. Bei den verschiedenen 
Ausdehnungen der Chatten nach Siiden und den folgenden 
ZurUckziehungen "auf ihre Starnmsitze" aber handelt es 
sich affenbar tiberhaupt nicht urn eine Vertreibung der 
alteren Bewohner, sondern nur urn eine zeitweilige Obe rh err
schaft der Sieger, van welchen wiederum ein Teil auf den 
etwa gewonnenen und liebgewonnenen Besitzungen in der 
fruchtbaren und klimatisch der bergigen Heimat iiber
legenen Landschaft zuriickbleiben mochten, die dann nach 
einer oder mehreren Generationen den Landsleuten im 
Norden gegenuber sich so verhielten wie die sabellischen 
Bewohner Kampaniens im vierten J ahrhl1ndert v. Ch. gegen
uber den Berg-Samniten. 

Man darf viclleicht fUr die Annahme, daJil im ehe
maligen Lande der Ubier und anderer diesen voraus
gegangener keltischer l1nd germanischer Volkerschaften 
im ersten nachchristlichen J ahrhundert eine MischbevOlke
rung saJil, darauf hinweisen, daJil bei der Einrichtung der 
romischen Civitaten den Wetterauern der Name civitas 
Taunensium gegeben wurde, der nicht \Vie der der civitas 
Mattiacorum au! eine Zusammengehorigkeit nach der Ab
stammung hinweist, sondern der keltischen Bezeichnung 
des die ganze Gegend landschaftlich wie militarisch be
herrschenden Gebirgszuges entnommen ist 2). Dazu kammt, 
da13 die eigenttimliche, miliUirisch so ungtinstige Einbuch
tung der im Chattenkriege des Jahres 83 n. Ch. einver
leibten und durch den Limes gesicherten Teile der \Vetterau 
ins germanische Gebiet - abgesehen van dem Bedtirfnis 
nach fruchtbarem Koloniallande - darauf hinweist, daJil 
es si ch darum handelte, ein schon varher begrenztes Ge
biet gegen Angriffe der benachbartcn Bergbewohner, in 
erster Linie der Chatten, zu schiltzen. Alle diese U m
stande legen den Gedanken nahe, daJil die Siidgrenze des 
chattischen Stammlandes, wie spater gegeni.i.ber der rO
mischen civitas Taunensium, so auch bereits im J ahre 15 

1) Vg!. Nass. Annalen XXXll 1901 S. 9/10 und die slidliche 
Wetterau s. 19. 

2) Vg!. dazu auch L. Wirtz, Banner Jahrb. 121 S. 202. 
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11. Ch. gegen die den Chatten stammfremden oder entfrem
deten Bewohner der Wetteran im weitesten Sin ne des 
\Vortes etwa in der Gegend von Giellen zu suchen ist '). 

Dazu wurde nun die Darstellung des Tacitus vom 
Verlaufe des Chattenfeldzugs im Jahre 15 n. Ch. gut 
passen, besonders, wenn wir das Taunuskastell in Fried
berg suchen. Noch besser aber stimmt dazu die Ansicht, 
pie der Historiker uber die Wohnsitze der Chatten zu 
seiner Zeit in der Germania erkennen laJDt, und zwar so, 
da16 man sieht, er habe nicht etwa angenommen, dalD 
in der Lage und Ausdehnung dieser Sitze kiirzlich, 
durch den nicht ganz zwei Jahrzehnte vcr der Abfassung 
des Buches siegreich beendeten Chattenkrieg Domitians, 
eine wesentliche Veranderung herbeigefuhrt worden sei 2). 
U nd doch sollte man in diesem noch mehr, als wir es bei 
den beiden Kapiteln der Annalen beobachten konnten, 
sorgfaltig, man mochte fast sagen liebevoll, ausgearbeiteten 
Abschnitt uber die zu Tacitus Zeit gefUrchtetsten Feinde 

. und ihr Land eine Mitteilung uber eine solehe Verande
rung zu finden erwartell, wenn der A utor sie angenommen 
hatte. Das schlielOt naturlich nicht aus, dall der siegreiche 
Krieg eine fUr die Chatten ungunstige Grenzregulierung 
gegeniiber den jetzt ins Reich einbezogenen Bewohnern 
der Wetterau zur Folge hatte. Wie sie beschaffen war, 
verrat uns Frontin, der den Krieg, wie man aUgemein an~ 
nimmt, in hervorragender militarischer Stellung mitgemacht 
hat. Die Chatten wurden hinter die Fluchtburgen in ihren 
Waldgebirgen, von welchen sie verheerend in das durch 
den Kaiser beschutzte Gebiet hervorbrachen - dall es sich 
dabei urn die offene Wetterau handelte, habe ich ander~ 
warts nachzu weisen gesucht 3) - zuruckgeworfen und diese 

1) In diesem historischen Sinne faUt den Begriff G. Landau in 
seiner Beschreibung des Gaues Wettereiba, Cassel 1855 aur, der zur 
Wetterau u. a. di,e Zehnlschaften HungeD, Lich unel Butzbach rechnet, 
deren nordlichste, nordwestlichste und Dordostlichste ~larkeD und Ge
meinden, wie Butzbach, Hochweisel, Gl'Uningen, Lich, HungeD, Trais
horlofT, Utphe nsw. , in cler Linie des nordwetterauischen Limes Eegen 
und ihn nur bei Mi'inster um einige Kilometer iiberschreiten. 

2) Vgl. Germania c. 30 und 31, fUr das Verha~tnis cler Chatten 
zur Wetteraubevolkerung und den Mattiakern auch c. 29 und unsere 
Bemerkung oben S. 75. 

8) Vgl. Nass. Ann. XXXII S. 12 IT. Stidwetterau S. 9. Eine be
sondere Programmabhandlung hal dies em Kriege H. Vi~e gewidmet: 
Domitians Chattenkrieg im Lichte cler Ergebnisse der Limesforschung 
(Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbel'ichl cler achten Stadtischen 
Realschule zu Berlin, Ostern 1902). Dort ist die gesamte Literatur 
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Ausgangspunkte ihrer immer wiederholten Plunderungs
zuge in das durch den Limes fortan gesehutzte Gebiet 
einbezogen. Die Lage der Ringwallkette auf dem Kamme 
des Nordtaunus zu dem damals angelegten Limes macht 
es mehr als wahrscheinlich, daL3 sie einen Teil der von 
Frontin erwahnten refugia bildeten; dies wUrde dann aber 
andererseits dafur sprechen, daB damals die Chatten von 
der Lahn aus diesen Teil des Hoehtaunus besetzt hatten 
und dadurch die zu seinen Fu13en sich ausbreitende Wet
terauebene aueh in der Flanke bedrohten. 

Dall dieser Zustand aueh bereits ein Mensehenalter 
fruher bestand, zeigen die Vorgange vor und bei dem 
Zuge des Pomponius gegen die Chatten im Jahre 50 n. Ch., 
dessen bei aller Kurze fUr den Kenner des Gelandes klare 
Darstellung bei Tacitus sieh wohl daraus erklart, daLl sein 
Gewahrsmann Plinius diesen Feldzug selbst mitgemaeht 
hatte I). Ob ab er die dauernde Besetzung des 1'aunu5-
kammes dureh die gefahrlichen Feinde der Romer und 
ihrer Sehiitzlinge aueh bereits fur das J ahr 15 n. Ch. an
zunehmen ist, mussen \Vir beim Fehlen aller darauf be
zuglichen Nachrichten dahingestellt sein lassen, cbenso wie 
die Annahme Sehumaehers, dall das Mattiakerland sieh 
lahnaufwarts bis in die Gegend von Giellen erstreekt habe '). 
Das aber seheint mir zweifcllos, dall das eigentliehe Chatten
land, d. h. das Gcbiet, welehes die Chatten als geseblossenes 
Volk bewohnten, ohne die Landstriehe, die sie im Laufe 
der Zeit wiederholt als Eroberer besetzt und wieder ge
raumt haben, im Anfang wie am Ende des Jahrhunderts 
erst nordlieh der spateren Limeslinie begonnen hat. 

FUr die Zeit, in ~4er Tacitus seine Germania schrieb, 
geht dies aus dem Zusammenhaoge seiner DarstelIung 
hervor. Nachdem er am Obergang von den linksrheinischen 
zu den rechtsrhcinischen Germanen die beiden vom Haupt
volke getrennten ehattisehen Zweige, die Bataver und Mat-

iiber den Krieg bis zum lahre 1902 zl1sammengestellt. Der gleich
zeitig erschienene Aufsatz der Nass. Annalen war ihm noch nichl be
kannt; ebensowenig natUrlich die spatt'ren Ergebnisse der Limes
forschung, die sich auf den Gegenstand beziehen. Damil erledigt sich 
die BemerkulIg S. 23 Anm. 4, daB die "WollTsche Hypothese" (ilber 
eine 1:ilterc Limeslinie von l-ianau nach Norden) "jetzl endgliltig be
seitigt sei". {,ber den gei!:enwarti~en Stand dieser Frage vgl. Berliner 
Philologische Wochenschrift J915 :Nr. ,(,0 Sp. J258 re. 

1) Vg!. Tacitus Annalen XIl 27, Nass. Ann. a. a. O. S. 10 Ill) 
F, 1\Hinzer, Bonner Jahrb. 1O:{, IHH9 S. 00 und oben S. 5H Anm. 

t) Vgl. Mainzer Zeilschr. VIIS. 73. 
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tiaker, die beide si ch langst den R6mern unterworfen 
hatten, nach ihrer Verwandtschaft \Vie nach ihrer Ver
schiedenheit charakterisiert hat 1). schildert er die Zustande 
in dem jungst angegliederten und durch den Limes ge
sicherten Dekumatenlande und fahrt dann fort: "Jenseits 
von diesen (namlich den Bewohnern des Dekumatenlandes) 
wohnen die Chatten". Zweierlei ist bei dieser Gedanken
folge klar. einmal, daJD zu, den ersteren van Tacitus auch 
die Bewohner der kiirzlich durch den Limes einbezogenen 
Wetterau gerechnet werden - 8011St wlirde das "ultra hos" 
fur die Lage des Chattenlandes sinnlos sein ') - und 
zweitens, daB er das Chattenland erst jenseits des Limes, 
und nicht notwendiger Weise dicht jenseits desselben. be
ginnen laJilt. 

Es ware nicht notig die Zugehorigkeit der Wetterau 
zum Dekumatenlande, die doch durch die Bernerkung, daJD 
dieses durch die Anlage des Limes zu einem Teil der 
Provinz (Germania) geworden sei, genugend bewiesen wird, 
hervorzuheben, wenn man nicht, besonders bei sudwest
deutschen Forschern, afters den Begriff auf das schwa
bisch-frankische Gebiet beschrankt fande. Heiiilt es doch 
z. B. in einer verbreiteten Ausgabe der Germania in der 
Anmerkung: "Zehntland; es reichte nordlich etwa bis zum 
Einfluiil von Kocher und Jagst in den Neckar, ostlich bis 
zur Gegend von Lorch an der Rems, sudlich und westlich 
bis zum Rhein" 3). Man fragt vergeblich nach Beweisen 
fur eine so scharfe Begrenzung. Ware sie berechtigt, dann 
konnte man freilich auch hi er dem Tacitus den Vorwurf 

1) Mit Recht sagt L. Schmidt a. a. O. S. ::J49, daB gegenGber den 
Grlinden, die fUr die Annahme del' ul'spl'linglichen Zugehorigkeit del' 
Mattiaker zum Chattenvolke sprechen, lIes nicht seh1' ins Gewicht falle , 
daB Tacitus Germ. 29 die Abstammung del' Bataver von den Chatten 
berichtet, oh ne das gleiche von den an derselben Stelle genannten 
Mattiakern zu erwahnen" . Mir will es scheinen. daB del' Historiker 
gerade durch diese Nebeneinanderstellung del' beiden voneinander 
\Veit entfernt wohnenden Volkerschaften sowie durch die Hervorhebung 
ihrer Ahnlichkeit C,cetera similes Batavis"), gegeniiber deL' die nur 
graduelle Verschieclenheit si ch durch die engere Beziehung del' Mat
tiaker zur aHen Heimal erkUiL'e, ih1'e Slammverwandtschaft angedeutet 
hat. Auch G. Zippcl, Deutsche Volkerbewegungen in del' Romerzeit 
1895 S. 16 meint, daB die Stelle wenigstens anf Verwandtscbaft mit 
den Chatten hinweise. 

ll) So veL'steht die Worte auch Mtillenhoff, wenn er (Deutsche 
Altertumskunde IV S. 4 to) die Beslimmung ultra hos erkUirt: 11also 
nordlich vom Zehntlande". 

3) Tacilus Gel'mania, fUr den Schulgebrauch erklal't von Gottloh 
Egelhaaf, 1885 S. RO Anm. zu Zeile 10. 
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der auf Gleiehgiiltigkeit od er U nkenntnis beruhenden U n
genauigkeit bei geographischen Angaben nicht ersparen, 
den er, wie wir sahen, gerade in den auf die Chatten be
ztiglichen Abs~hnitten der Annalen wie der Germania nicht 
verdient '). 

In der "oberhessisehen Senke", dem alten VOlkertore 
zwischen den Auslaufern des Vogelsberges und des rhei
nisehen Sehiefergebirges, dessen Sperrung spater eine Auf
gabe des nordwetterauischen Limes war, haben wir nach 
den angefiibrten Quellen die Siidgrenze des oigentliehen 
Chattenlandes Zll sueben '). Eine nabere Bestimmung ge
statten sie nicht. Dagegen ist begrundete Hoffnung vor
handen, eine soIche durch intensivere Gestaltung def archao
logisehen Bodenforsehung im kurbessiseben Oberbessen 
zu gcwinnen. Sehon jetzt fallt bei einer Vergleiehung der 
im I(asseler Museum und in der Samrnlung des Marburger 
Geschichtsvereins einerseits, in den GieJ3ener und Fried
berger Sammlungen andererseits aufbewahrten keramischen 
Funde aus den hi er in Betracht kommenden Landstrichen 
auf, dalil dort typisebe Gefalilformen der siidwestdeutsehen 
Hallstatt- und Latene-Kultur nahezu vollstiindig feblen, wah
rend sie an den letztgenannten Orten reichlich vorhanden sind. 

Das lalilt auf eine ethnographisehe Grenzseheide in 
der oben bezeichneten Gegend schlie.0en und wiirde zu 
unserer Ansicht stimmen, da.0 wir eine chattische Kultur 
nur nordlich der oberhessischen Senke anzunehmen haben, 
wahrend in der nach dem Rhein hin offenen Wetterau in 
den beiden Jahrhunderten vor und naeb Christi Geburt kul
turell vorgeschrittene Volkerschaften sa13en, in welchen die 

1) Sogar die Bezeichnung "sinus imperii", die c. 29 flir die Ge~ 
stalt des Dekumatenlandes gebl'auchl ist, pa1H vorziiglich flir die Aus
buchtung del' romischen Wetlerau, weit weniger auf den si:idlichen 
Teil des Dekumaleniandcs, wenn man jene abschneidet. Man vergl. 
die jedem Hefte des Limeswerkes beigegebene Ubersichlskarte. 

2) Dorl geht die wetterauische Rhene mit den Lahnbergen ins 
hessische Berg- und Hligelland uber, welches (einschlieJ31ich der Weser
berge l10rdlich van Kassel) Tacitus offenbar mil c1em so vieldentigen 
Ausdruckc Hercynius saltus meint, wenn er (Germania c. 30) sagt, 
roil diesem Waldgebirge beginne und endige das Cbattenland. Aber 
nul' fi.lr den , del' vom Rhein her durch die Wetterau in dieses Land 
kam, paUt diese Beslimmung. Ostlich und westlich dies er Anmarsch
linie, deren Beschaffenheit Taciius, wie wir sahen, durch seine an 
Chattenkriegen beteiligten Gewahrsmanner kennen konnte, sleht das 
hessische Hergland in fast ununterbrochenem Zusammenhang mit 
anderen Teilen des deutschen Mittelgebil'ges, die sonst wohl auch 
unler del' Bezeichnung sallus Hercynius mil einbegriffen werden. 

• 

• 
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nach den Period en voriibergehender Expansion etwa zu
ruckbleibenden chattischen Elemente aufgehen muJOten. 

Mit cler Annahme, daI3 die Umgrenzung cler romischen 
Wetterau wesentlich durch bereits vorher bestehende ethno
graphische Grenzen bestimmt wurde, ist nun, \Vie bereits 
bemerkt wurde, keineswegs die Folgerung gegeben, daJil 
die Grenzen genau dem spateren nordwetterauischen Limes 
en tsprachen , bei dessen Absteckung ebenso wie auf dem 
Taunus miliUirische Rucksichten bald ein Zuruckble.iben 
hinter jenen, bald auch ein Hinausgreifen iiber sie veran
lassen mochten und sichtlich veranlaJilt haben. So lag 
gerade der fUr uns in Betracht kommende nordlichste Ab· 
schnitt des Limes zweifellos erheblich hinter der Grenze 
des freien Chattenlandes. Das ergibt si ch zunachst daraus, 
dalD, \Vie wir unten sehen werden, die R6mer noch wenig
stens einige Kilometer weit ilber die Grenze hinaus StraJOen
bauten ausgemhrt haben. Ferner standen die Bewohner 
des Wiesecktales, 10 km nordlich vom Limes, und des west· 
lich angrenzenden Stuckes des Lahntales in der Blutezeit 
cler romischen Herrschaft mit den Romern in freundliche-m 
Verkehr I). Die groJile Zahl romischer GefaBe und solcher 
einheimischer, die den EinfluB romischer Technik verraten

j 

in den Grabern aus den ersten nachchristlichen J ahrhun
derten hebt diesen 10 bis 16 km hreiten Streifen stark 
hervor gegenuber den ehemals kurhessischen Gebietsteilen, 
die von jener Zone durch den als letzten Auslaufer des 
Vogelsberges bis zur Lahn streichenden Hohenrucken des 
"Oberwaldes" getrennt sind 2). 

1) Vg!. MiLteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins Bd. X 
GieJ3en 1902 S. 93 ff. (Gundel'll1ann) und Korrespondenzblatt fur An
thropologie etc .... 1901 S. 34 f. (H.einecke). Wir haben hier, wie es 
5cheint, ein Stuck del' regio translimitana, ilber deren VerhaHnis zu 
dem durch den Limes umschlossenen Lande E. FaiJricius (Die Besitz
nahme Badens durch die Romer, 1905 S. 56 ff. ) si eh ausgesproehen 
hat. Auf Spuren ahnlieher Erscheinungen au13erhalb des ostwelterau
isehen Limes habe ieb bel'eits im lahre 1891 in den Mitleilungen des 
V. f. h. G. u. L. S. XLVIll hingewiesen. Dagegen kommt das l'omisehe 
Grab van Rausehenberg (Pinder S. 19 IJI ) in seiner Vereinzelung und 
wegen del' ungeniigenden Fundangaben kaum in 8etraeht. 

2) Es ware erwiinseht, daB die auf dem Oberwald si eh dieht 
aneinanderreihenden aIten Befestigungen bei Mardorf, RoBberg, Drei
hausen usw. auf ihre Entstebungszeit genauer, aIs es bisher geschehen 
1st, untersucbt wiirden. Dasselbe gilt von den zahlreicllf~n GrabhiigeIn, 
die eben dort und in dem GeHinde zwischen Wieseck und Lnmda von 
Kofler verzeicbnet sind, ohne daB bei den frUller geoffneten in den 
meisten Fallen genauere Angaben liber ihren InhaIt gemacht werden 
konnten. Vgl. F. Kofier, ArchaoIogische Kal'le des Grofiherzogtums 
Hessen 1890 S. 5 If. 

-
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Bis in dieses Bergland mochte man die Chatten zu
ruckgedrangt haben, um hinter dem Limes vor tiber
raschungen durch die kriegslustigen Nachbarn gesichert 
zu sein, In fruherer Zeit, so anch im Jahre 15 n, Ch" 
dUrfte die Grenze etwas weiter rlickwarts gelegen haben, 
sod aB das Wieseck. und das Lumdatal samt dem angren
zenden Teile des Lahntals noch zum chattischen Stamm
lande gehorte I), 

ZU dieser zunachst nur auf literarischer und archao
logischer Grundlage gewonnenen Ansicht stimmen nun 
gut die Riickschliisse, die uns die heutigen ethnographischen 
und dialektischen Verhaltnisse gestatten. O. Bremer sagt, 
nachdem er "Niederhessen". als "das hessische Kernland" 
in Dbereinstimmung mit der gleichen Bezeichnung des chat
tischen Stammlandes bezeichnet hat:!): "Die niederhessische 
l\IIundart hebt sich van nassauisch-wetterauisch-oberhessi
schen M undarten seharf ab" 3) und an einer anderen Stelle: 
"Niederhessen sowie Oberhessen und Nassau rechnet man 
nach der Spiache allgemein zum Rheinfrankischen, indem 
man den Stand der hochdeutschen Lautverschiebung zu 
Grunde legt, Im ubrigen aber unterscheidet sich die 
Sprache in Niederhessen gaoz wesentlich von den sild
deutschen Mundarten" 4). Diese Satze sind nur richtig. 
wenn die Bezeichnung "Oberhessen" in dem Sinne gemeint 
ist, wie sie der geborene Wetterauer CreceIius, zum Teil 
gestlitzt auf die Sammlungen seiner Landsleute Weigand 
und Lorenz Dieffenbach, in seinem "Oberhessischen Worter
buch" gebraucht hat, namlich fUr das Hessen-Darmstadtische 
Oberhessen od er die Wetterau im weitesten Sinne des 
Wortes '), nicht aber mit EinschluB der ehemals kurhes
sischen Provinz Oberhessen, ahnlich wie der Niederhesse 
Vilmar in seine m hessischen Idiotikon nur von den beiden 
kurhessischen Provinzen nebst den politisch mit ihnen ver
einigten Grenzgebieten spricht G), 

1) Dagegen durfLe das Lahntal ab warts von GieBen samt den 
angrenzenden 'l'eilen des Taunus chaltisches Kolonialland gewesen sein. 

2) Ethnographie der germanischen SUimme S. 181. 
') A, a, 0, S, 182, 
.) A, a, 0. S, 183, 
5) Oberhessen in diesem Sinne ist mehr ein administrativer als 

ein ethnographischer Begriff, da trotz aller durch Jahrhunderte lange 
politische ~usammengeh~rigkeit bedin~ter Ab~chleifungen. noch zie.m
hch erhebhche mundarthche Unterschlede zWlschen den III der Nahe 
Frankfurts gelegenen siidlichsten Orten und der Gegend von GieBen 
zu erkennen sind. 

6) A. F. C. Vii mar, Idiotikon VQn Kurhessen, Marburg V:\6S. Auch 
Zoitschr. Bd. 50. 6 

, 

, 
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Crecelius selbst nennt den Marburger Dialekt "eine 
der Wetterauer zwar verwandte, aber doch auch sehr ver
schiedene MundartU nod laBt "GieBen wenigstens an der 
(n6rdlichen) Grenze der Wetterauer Mundart liegen" I). 
Eben dort aber lag nach unseren auf anderem Wege ge
fundenen F eststellungen die Zone zwischen der ursprung
lichen ethnischen und der durch den Chattenkrieg vorn 
Jahre 83 n. Ch. erz\Vungenen politischen Grenze der Chatten 
gegenuber der rOmischen Wetterau. Rief, sei es bei 
GieBen oder weiter ()stlich, muB auch bereits im Jahre 15 
der Einrnarsch in das eigentliche Chattenland erfolgt sein. 

Vorgeschichtliche Wege zwischen Mainz und 
der Eder. 

Damit sind wir auf unser eigentliches Thema zuruck
gekornmen, auf die Frage, welche Verkehrswege den R()
mern bei ihren Feldziigen gegen die Chatten urn den Be
ginn unserer Zeitrechnung zur Verfligung standen. DaI3 
van Kastel-l\Iainz bis zur spatercn romischen Grenze bei 
Butzbach nur die zwischen den wettcrauischen FlulDniede
rungen der Nidda, Nidder, Wetter und Usa einerseits und 
dem Taullusgebirgc andererseits auf stets hochwasserfreiem 
Gebiete verlaufende alte "Weinstralle" ') fur den Zug des 

hier gibt es \Vie im darmsHidtischen Obcrhessen und aus dC'lselben 
Ursachen wie dart dialektische Gruppen. Im ganzen aber zeigt eine 
Vergleicbung der in he id en Worterbtichern vertretenen Ausdriicke cine 
ausgesprocbene Verschiedenheil del' heiden Landschaften hinsichllich 
del' .I\Tundarlen. 

1) Oberh~ssisches Worterbuch. Vorwort S. ljlr. 
') Ober die Bedeutung des Namens "WeinslraBe'\ den cine groBe 

Anzahl von alten Wegen in verschiedenen Teilen ~Jittel- und West
deutschlands seit dem l\1itlelalter fUhren, herrschen verschiedene 1\lei
nnugen. Neuerdings hat ihn F. Spit'S (Zeitschrift des rereins flir 
ThOringische Geschichte und Allerlumskunde X F. XXI Heft 2 Jena 
1913 S. 513 L) fUr cinen Abschnitt der alten Frankfurt-Leipziger StraJle 
im ostlichen Thi.iringen mil Rucksicht auf die im Jahre VHH urkund
hch varkommende Form "Wintwech" als Wendenweg erklhrt. Das 
mag fUr jenes Stuck moglich, wenn auch nichl notwendig, sein. Fur 
eine Abzweigung van jener Slra.13e ,:bei Eisenach sOdwhrts ins alle 
Weinland Franken j

' ist S. affenbar genei~t, die iibliche und naheliegende 
Ableilung yan den Weintransporten nach Nard- und Ostdeutschland 
anzunehmen. Noch niiher wurde diese ErkHirung fur unsere lwssisch
wetterauische WeinstraBe liegen. Eine ncue Erklhrung hat F. Klich 
aufgestellt und durch urkundliche Nachweisungen gesliitzt. Vergl. 
Quellen zur Rechtsgeschichte der hesssichen Stadte Bd. 1 Marbmg 
S. 147 (im Druck begriITen). Er weist dart nach, daB in einem Wege
geldtarif fUr die Stadl Marburg, welches urns Jahr 1425 festgesetzt 
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Gcrmanicus \Vie fUr die seiner Vorganger und Nachfolger 
in Betracht kommen kann, diirfte jetzt allgemein anerkannt 
sein I). In dem oben angefUhrten Buehc iiber die sudliche 
\Vetterau in vor- und fruhgeschichtlieher Zeit habe ieh 
(S. 2123) den Vcrlaufdieser Stralle von Mainz iiber HOehst, 
Eschborn, Gonzenheim (bei Homburg), IIolzhausen, Bein
hardshof, Oberrosbach, Ockstadt (westlich von Friedberg), 
ObermOrlen (westlich von Nauheim) und Ostheim bis Butz
bach beschrieben und ihre vorromische Entstehung nach
gewicscn. Dort ist auch bereits einc Vermutnng iiber 
ihre Fortsetzung jenscits der spatcren romischen Grenze 
ausgesprochen. Die verschiedenen alten, d. h. mittelalter~ 
lichen Strallen, die Landau, Schenk zu Schweinsbcrg, 
Kofter ') u. a. in dcr Ostwetterau festgestellt haben, hatten 
teils andere Ziele, teils fehlen an ihnen alle Anzeichen 
einer vormittclalterlichen Existenz, gegen wclchc auch die 
ersichtliche Berucksichtigung der in ihrer Gesamtrichtung 
Iiegenden Stadte und DOrfer spricht. 

Von Butzbaeh aus 1"lIt Sehumaeher den Germa-

wurde, Wcin regelmiiBig clareh wyn, Wagen dageg~n dureh weyn 
wicdergegeben wird (z. 11. . .Item eyn weyn mit wync oder mil biere" 
etc. I , und crkHlrt dnnach Weinstra6!:' aIs fUr Wagenfahrlen geeigneten 
Weg. Ich kann hinzufUgen, daB auch im darmslii.dtischen Oberhessen 
nach mittelalterlichen l'rkunden flir Wagen neben W;i1i, Willi und W;":ll 
die Form \Vain vorkommt. \rgl. Crecelius, Oberhessischcs Worterbueh 
S. HkH (12AA: "ein grlndin \Vain od er Karre"). Eine Entscheidung 
kunnLr nur ('ine moglichsL vollsHindige Zusammenste]ll1n~ der in ver
sehiedenen Teilen Deutschlands vorkommenden WeinstraBen mit den 
urkund1i('h beglaubigten Formen des Namens und den dialeklischen 
Bezeichnung('n der zu seiner ErkHirung herangezogenen AppelJaliva 
bring en. 

' ) Vgl. L. Schmidl a. a. O. II lnl0 S. H49 Anm. 2. DaB der vor
romische Weg nielll immer ganz genau der von d!:'n Romern Raf ein~ 
zelnen ::-it reek en korrigif' rten und heule in ihrer mitlelaller\ithen Trasse 
erhaltenen WeinstraBe entsprodlt'n hat, ist wahrscheinlich, ebt'nso, 
da6 nach nahclie~t>nden Punklen, die bereits in vore;eschichtlicher Zeil 
von lJedeutung warcn. wie der Burgfelsen von Frit'dberg und die Salz
qut'llcn von Nauhcim, Seitenwege fGhrten. Die yon \'icze a. a. O. S. 1t 
untcr \'erweisung auf v. Cohausen. Grenzwall S. 21*1 allse;esprochene 
Vermutung, daB bei Domitians Chattenreldzll~e wie ],ei fruheren iihn
lkhen rntcrnehmungen die ElisabethenstraUe benulzl worden sei, ent~ 
him einen Anachronismus, der auch nach den bereits 1H02 vorliegenden 
,.Ergebnisscn cler Limesforschung" nicht mehr statthaft war. Vgl. 
Westd. Zeitschr. X\,I IH!l7 S. 30. 

' ) rgl. G. Landau, Der Spie6. Zeitschr. f. h. G. u. L . • \Here Folge 
II l~nO S. If>i fT. , bcsonders S. 170 fT. G. Frhr. Schenk zu Schw('insberg, 
Die Ht'ssenfurl in der Wctterau. Correspondenzblatt des Gesamtvercins 
d. d. G. u. A. XXII H-l7·f, S. GO. F. Kofler, Alte SlraBen in !lessen. 
Westd. Zeilschr. XII Tafel 2. 

6' 
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nicus auch weiterhin der Richtung der WeinstralGe und 
der heutigen Landstraftle uber Pohlgons und Graftlenlinden 
folgen und bei Gieftlen zeitweilig ins Lahntal hinabsteigen, 
urn dann an dessen ostlicher Seite entlang liber Staufen
berg den Ebsdorfer Grund und durch ihn die Ohmebene 
bei Amoneburg zu erreichen und zu durchqueren. Ma1G
gebend fur diese Annahme war es, daftl dieser Weg auf 
der Strecke Eutzbach-Gieftlen "durch offenes, fruchtbares 
GeHinde an mehreren germanischen Dbrfchen der Spat
Latene- und romischen Zeit vorbeiflihrte" (S. 73). Beson
ders wichtig schien es, "daftl unmittelbar am Ubergang uber 
das Wiesecktal (bei GieBen) ein solches Dorfchen stand, 
dessen Friedhof am Rodberg festge.tellt ist", und daB "bei 
GieBen der Schnittpunkt zweier groBer aus Mittel- und 
Norddeutschland kommender, schon vorromischer V olker
straBen sich befindet: der von der Weser tiber Kassel
Amoneburg-GieJlen sowie der aus dem Saale-Elbegebiet 
und aus Thuringen uber Eisenach-Hersfeld-Alsfeld-Grlin
berg nach GieBen ziehenden, die von dart einerseits an 
den Rhein bei Ehrenbreitstein, andererseits durch die 
Wetterau an den Main und Rhein fiihrten". Dageg"en ist 
folgendes zu bemerken: DaB der vorgeschichtliche Haupt
weg vom Rhein nach der Amoneburg uber GieBen Whrte, 
1St eine erst zu beweisende Voraussetzung. Auf der gaozen 
Strecke GieBen-Amoneburg fehlt es neben der durch den 
Ebsdorler Grund ziehenden "alten HeerstraBe" fast voll
standig an nachgewiesenen vorgeschichtlichen Funden; 
die zwischen GieBen und Butzbach reichlich vorhandenen 
wiirden si ch auch erklaren, wenn die durch sie bewiesene 
vorromische StraBe nur bis zum Zusammentreffen mit der 
von Schumacher bezeichneten westostlichen reichte oder 
wenn sie nach Norden in der von W. Bremer beschrie
benen Richtung weiterfiihrte, auf der, wie wir weiter unten 
sehen werden, ein Eilmarsch naeh Mattium nicht denkbar 
ware. Nun meint Schumacher: "Das damals von Ger
man en dicht bewohnte giinstige GieBener Beeken konnte 
Gerrnanicus nicht unbeachtet auf der Seite liegen lassen, 
zumal es die Grenze des Mattiaken- und feindlichen Chalten
landes bileiete, unmittelbar in der Nahe einer der starksten 
germanisehen Festungen, des Dunsbergs, wo das von Norden 
kommende breite Lahntal seine graBe Schwenkung nach 
dem Rheine macht" (S. 73). Sicherlich wurde Schumacher 
reeht haben, wenn es sieh im J ahre 15 n. Ch. urn einen 
systematischen Eroberungskrieg gegen die Chatten ge-
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handelt hatte. Bei delfl oben charakterisierten Streif
zuge, der wohl durch einen unerwartet raschen StaB 
ins Herz des Feindes diesen van der Unterstiltzung def 
stammverwandten Cherusker abhalten sollte, auf dem 
man ab er ein langeres Verweilen im Feindeslande unter 
alIen U mstanden verrneiden muBte, ware eine Abbiegung 
vom nachsten Wege zurn Ziele ein Fehler gewesen 1). 
An eine so1che Digression aber muBte man denken bei 
der wiederholten Erwahnung des Diinsberges, der "ge~ 
rade in der germanischen Lateme - Zeit eine groBe RoUe 
spielte ung. kaum van Germanicus auBer Auge gelassen 
werden konnte" (S. 73). lch vermag die Stichhaltigkeit 
dieser BeweisfUhrung nicht anzuerkennen. Blieb doch das 
romische Heer bei dem von Schumacher angenommenen 
Marsche von GieBen tiber Lollar, Staufenberg ') und Ebs
dorf immer mindestens 10 km von jener Volksburg ent
fernt. Man hat van dart aus den DUnsberg wabl zeit
weilig "im Auge". Welche praktische Konsequenz sich 
ab er daraus fUr Germanicus ergab. ist nicbt verstandlich. 

Naher an den DUnsberg heran tritt ein anderer alter 
Weg, den W. Bremer neuerdings als die Fortsetzung der 
wetterauischen WeinstraBe nachgewiesen hat 3). Er ver-

1) Zumal da der angenommene Weg, wenn auch nieht ein "Ob er
sehreiten der Lahn, "so doeh ein Durehqueren des ca, 300 m breiten 
Lahn- und Wieseeklales ntirdlieh van GieBenu ntitig maehle, "eines 
sumpfigen Wiesengrundes, del' bei anhaltendem Regenwetter einer 
grtiBeren Armee rnanche Verlegenheil bereilen konnte" (M. Z. S. 75), 
weshalb Schumaeher annimml, daB "dart ein kleineres Etappenkom
rnanda verbleiben muBle", Solche Stellen war en ja nach Tacitus' Dar
stellung zu passieren; schwerlieb aber hat sie Germanicus aufgesucbt, 
wenn, wie wir sehen werden, ein anderer Weg aur trockenern Gelande 
zur Verftigung stand, del' ilberdies ktirzer war, 

2) Nach Landau, Beitrage zur Geschichte del' alten Heer- und 
HandelsstraBen in Deutschland in del' Zeitschrifl fUr deulsche Kultur
geschichte 185657 S. 579 ging die alte rheinisch-hessische HeerstraBe 
nicht beirn Staufenberg, sondern hei Bellnhausen vorn linken Ufer der 
Lahn ab nach dem Ebsdorfer Grund. An sie erinnert noch del' Name 
del' "StraBmuhle" zwiscben Hachbarn und Hassenhausen, Dart mundet 
auch in Wirklichkeit del' Ebsdorfer Grund mit del' Twester Ohm ins 
Lahntal aus, 

3) Vgl. W. Bremer, Zur WeinstraBe. Quartalbliitter des histo
rischen Vereins fUr das GroBherzogtum Hessen V. Bd. 1913 S. 190 fr. 
Del' vorgeschichtliche Ursprung dieses Weges wird slidlich von GieBen 
durch die an ihm liegende bronzezeitliche Siedelung slidwestlich van 
Langgons, auf die Brerner hinweist, weiter ntirdlich durch die Grab
hOgel beirn Gerrnershauser Hof, sudwesllich van Marburg (pin del' , Be
richt libel' die heidnischen Altertlimer del' ehemals kurhessischen Pro
vinzen etc. Suppl. VI del' Zeitschr. f. h. G. u, L. 1878 S, 8 und S, 14), 

• 
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laSt die LandstraBe Butzbaeh-GieSen bei Kirehgons in 
westlicher Richtung, uberschreitet das Lahntal zwischen 
Allendorf und Heuehelheim nnd halt sieh dann immer auf 
der Hohe 2- 3 km westlieh von der Lahn, wo er wieder 
den Namen "WeinstraBe" fi..i.hrt, llnd kreuzt den FIuB zum 
zweiten Mal bei Sterzbausen oder Sarnau, urn am Christen
berg voruber nach Norden zu ziehen. Seinen Zusammen
hang mit der Wetterauischen WeinstraBe hat Bremer fOr 
das Mittelalter durch den Namen, seine bereits prahisto
rische Existenz fur einzelne Abschnitte durch die erwahnten 
archaologischen Funde wahrscheinlich gemacht. Es ist 
die alte StraBe, die bereits Ko 1 b emit dem Germanicus
zuge in Verbindung gebraeht hat. Dagegen spricht aber 
nieht nur der wiederholte Obergang liber die Lahn, son
dern auch, wie bereits bemerkt worden ist, der U m wcg 
lib er den Burg- und K.ellerwald, erschwerende U mstande. 
deren Oberwindung voraussetzen wilrde, daB keine beque
meren und kurzeren Wege nach dem erstrebten Ziele zur 
Verfligung standen 1). 

Die Gesamtrichtung dieses Teils der WeinstraEe, 
bezw. des ihr entspreehenden vorgeschichtlichen vVeges, 
laEt ein anderes Ziel verrnuten: das als umstrittenes Grenz
gebiet zwisehen Sachsen nod Franken (Hessen) mehr als 
ein halbes Jahrtausend naeh den Chattenkriegen der Romer 
beruhmt gewordene Land an der mittleren Diemel. I{. 
R li bel wird reeht haben, wenn er Kar.1 den GroBen dieses 
Land mit der Eresburg bei den van Worms aus angetre
tenen Feldzugen, bei welchen in der Wetterau neben der 
WeinstraBe aueh die romisehe HauptstraBe (Elisabethen
straEe) zur Verfiigung stand, "iiber Frankenberg, Sachsen
berg", Goddelsheim, Corbach und das Plateau von Giers
hagen erreiehen laBt '). Darna-ls handelte es sieh eben 
nieht um einen VorstoB gegen das Zentrnm der Chatten, 

sowie durch eine Reihe noch sicherer nachzuweisender Befestigungen 
wahrscheinlich gemacht, auf die Bremer hingewiesen hat. 

1) Gber die Fortsetzung der WeinstraBe hat eingehender berelts 
Landau in del' Zeitschrift fUr Kulturgescbichte 1857 S. 177 fT. gehandelt. 
Nach ihm zog Im Mittelalter ein Arm dieser StraBe, die Eder iibcr
schreitend uber Hallenberg, Winterberg usw. nach MUnster, del' andere, 
del' no ch heute teilweise als Trift el'halten ist, nach Frankenberg. Bei 
Frankenberg laBt denn auch Dahm, wie bereils aben })emerkl word en 
1st, clen Germanicus die Eder erl'eichen und den Kampf O1it den Chatten 
ausfechten. Dann mOBte man nalhrlich auch in oder bei del' ehe-

. maligen Reichsstadt das caput gentis Mattium suehen. 
2) K. RObel, Die Franken 1904 S. 122. 
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Mattium, sondern urn einen Flankenangriff gegen die auch 
den I-lessen verfeindeten Sachsen. 

:Man konnte nun vielleicht annehmen, daB nach dem 
Ubergang uber die Lahn bei Sterzhausen od er Samau die 
prahistorische WeinstraBe sich gespalten ha be und ein Arm 
nach Nordosten uber Reddehausen und Schonstadt ge
zogen sei, von wo im M.ittelalter wie heute die "Frank
furter StraBe" ilber Schwarzenborn, den "StraBerhof", und 
Albshausen 109. die die VJohra sudlich van Halsdorf 
beim Wirtshaus Petersburg iiberschritt, dann ziemlich ge
radlinig nach J asbach. Gilserberg und J esberg zog und 
endlich, nachdem sie in einem nach Osten offenen Bogen 
durch den Schwalmdurchbruch bei Kerstenhausen offenes 
Gelande gewonnen hatte, die Eder erreichte. Aber auch 
auf diesem Wege wurdc man zu dem erstrebten Ziele in 
einem Bogen durch eine Reihe van Defileen gekommen 
sein, nach welchem man in geraderer Linie und auf siche
reren und leichteren Wegen gelangen konnte. Fur mittel
alterlichen Ursprung spricht die Berucksichtigung zahl
reicher Dorfer und die Bezeichnung der einzelnen Ab
schnitte nach Stadten. die erst im Mittelalter zu Bedeutung 
gelangt sind, wie "Kasseler", "Marburger", "Frankfurter 
Stra13e" '). Nirgends zeigt die Trassierung charakteristische 
Merkmale prahistorischer Wege. wie denn auch Funde. 
die auf einen vorgeschichtlichen Ursprung hinweisen konnten, 
fast vollig fehlen. Diese sind dagegen reichlich vorhanden 
auf einem Wege, der von der ehemaligen romischen Reichs
grenze aus die wetterauische WeinstraJ3e in einer mehr 
nardostlichen Richtung ohne gro13ere Abbiegungen und 
dUTch ein van groJ3eren Hindernissen und gefahrlichen 
Deli leen fast vollig freies Gelande fortsetzt. 

Ehe wir 2.~~r zur Besprechung dieses Weges iiber
gehen, mogen hier einige Mitteilungen ilber Spuren vor
geschichtlicher Stra13en und Ansiedelungen im Ebs
do rf erG run d e Platz linden. auf welche das Bestreben 
der Hypothese Schumachers gerecht zu werden. den Ver
fasser gefiihrt hat. Bei einer gemeinsam mit ihm im Fruh
sammer 1915 unternommenen Begehung der in Betracht 

1) Von dem Vorhandensein einer vorgeschichtlichen StraBe "ilber 
Kirehhain, Emsdorf, Itzenhain, JesbergH nach der Eder bei Fritzlar 
(vgl. Mainzer Zeitsehl'ift a. a. O. S. 75) habe ieh mich nicht zu ilber~ 
zeugen vermocht. Sie wlirde, wie Schumacher a. a. O. richtig bemerkt, 
auf dem Abschnitte ltzenhain~Kirehbain "durcb sehr schwieriges und 
unwirtliches GeHinde fiihrenc,. 

• 

• 
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kommenden Streeken wurde zunaehst festgestellt, dall die 
viel besproehene mittelalterliehe Stralle dureh den Ebs
darfer Grund sich im ganzen an der nordlichen Seite der 
Twester Ohm gehalten hat. Sie ist besonders zwisehen 
Hachborn, in dessen Nahe cler Name der "StraI3muhle" 
noch auf sie hinweist, und Ebsdorf sowie zwischen diesem 
Dorfe und Heskem, weiterhin bis Wittelsberg als alter 
Weg noeh erkennbar und den Bewohnern als "alte Heer
stralle" bekannt. Die Beziebung zu den heutigen und 
mittelalterlichen Oorfern spricht ebenso wie der Mangel 
an bezeichnenden Funden in der Richtllog der StraI3e 
gegen vorgeschichtlichen und fUr mittelalterlichen Ursprung. 
Aus diesem Grunde hatte Sehumacher den Verlauf der 
prahistorischen Vorlaufcrin der Heerstralle, also den fUr 
unsere Frage in Bctracht kommenden Verkehrsweg, ·am 
Abhange der den Ebsdorfer Grund an seiner sUdostlichen 
Seite begleitenden Hohen angenommen und dort auch 
einen vom Staufenberg herkommenden alten Weg ge
funden, den wir van llschhausen her uber Leidenhofen 
nach Wittelsberg verfolgt haben, wo seine Spuren mit den 
ooch bekannten der "Heerstra13e" zusammenfallen. Die 
Trasse dieses alten Weges wiirde mehr fur prahistorischen 
U rsprung sprechen, wenn vorlaufig nicht auch hier die 
exakten Beweise durch Funde fehlten. 

In Uberraschender Weise rei hen sich diese dagegen 
aneinander an einem Hohenweg, den ieh bei einem mehr
wochigen Aufentbalt auf dem Frauenberg im Spatsommer 
1915 teils auf dem RUcken, teils am Abhange der nord
lichen Talwand auffand und im Herbste desselben Jahres 
in Gemeinsehaft mit dem Vorstande des Marburger Ge
schichtsvereins durch Ausgrabungen genauer feststellen 
konr,te I). 

Dieser Weg verliell, wie die mittelalterliche Tal
straI3e, das Lahntal bei Bellnhausen, von wo seine siidwest-

1) An der Bestreitung der Kosten fUr die Ausgrabungen be
teiligte sich neben dem Vel'ein fUr hessische Geschichle und Landes
kunde auch die Romisch-Germanische Kommission des Kaiserl. Archao
logischen Instituts zu Frankfurt a. M. In del' Leitung und Beaufsichli
gung del' Grabungen wurde del' Verfasser durch die Herren Archiv
direktor Dr. Kiich (Marburg) und Lehrer Bingemer (Bergen) in dankens
werter Weise unterstiitzt. Ober die El'gebnisse del' Untersuchungen 
ist ein ausflihrlicher Bericht mil Zeichnungen von dem Verfasser ge
meinsam mil Herrn Bingemer abgefa.Bt und del' J\1arburger Ortsgruppe 
des Vereins fUr hessische Geschichte und Landeskunde libergeben 
worden. 
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liehe Fortsetzung vielleieht die Lahn in der Riehtung der 
heutigen Strat3e ilbersehritt '), bei Fronhausen die hi er die 
westliche Talwand begleitende "Weinstraf6eu kreuzte und 
den Dilnsberg erreiehte, der in der Verlangerung der Ge
samtriehtung die Aussieht vom Ebsdorfer Grund naeh Sild
westen ebenso beherrscht wie nach Nordosten die naher 
gelegene Amoneburg. In dem nach N. O. ansteigenden 
Feld von Bellnhausen ist die Strat3enrichtung nur durch 
alte Feldwege angedeutet, im "Helligenwald" (Heiligen
wald?) zwischen Hachborn und Wolfshausen dagegen bil
det er einen 12 m breiten Rasenweg, der mogliehst ge
radlinig auf dem Kamm des den Ebsdorfer Grund von 
dem Talchen von Bortshausen trennenden Ruckens ver
Hiuft und seine fruhe Entstehungszeit dadurch erkennen 
lat3t, dat3 er die Grenze zwischen der Staatswaldung und 
mehreren Gemeindewaldern bildet. Unmittelbar an seinen 
beiden Seiten liegen hi er 250-400 m ostlich der auf dem 
Me1iltischblatt Niederwalgern eingetragenen "Alten Sehanze" 
8 groli3tenteils sehr verschleifte Hugel, .von welchen einer 
an der Slidseite im Herbst 1915 aufgegraben wurde 'J. Er 
enthielt ein Brandgrab aus der letzten Bronze- od er aI
testen Hallstattzeit. Eine andere Grabhtigelgruppe wurde 
bei Gelegenheit dieser Grabungen 300 m stidlich von der 
alten Stra1ile und 1 km nordwestlich von Erbenhausen im 
Erbenhausener Wald neben dem Vizinalwege Erbenhausen
Wolfshausen durch Lehrer Bingemer entdeckt, aber noeh 
nicht untersucht. 

Naeh einer kurzen Unterbrechung an der Kreuzung 
• 

1) Auch fUr die mittelalterliche Heerstrafie nahm Landau a. a. O. 
eine Verbindung libel' die Lahn mit del' das reehte Lahnufer beglei
tend en StraBe an. 

'I) Auf die "alte SehanzeH
, nach General Eisentrauts Mitteilung 

eins · del' vom Prinzen Ysenburg im Jahre 1758 oberhalb des Ebsdorfer 
Grundes angelegten Erdwerke, wurde ieh durch einen Bericht Dr. Beste
horns vom 26. November 1913 aufmerksam geroacht, den mil' Professor 
Jacobsthal ubersandte. Dr. Bestehorn war zu einer Begehung des 
Hohenweges im "Helligenwald" durch eine Mitteilung des Archiv
assistenten Dr. Schnltze uber eine dort vorhandene "scheinbar pra
historische Anlage und mehrere dicht dabei gelegene HugeIgraber" 
veranlaBl warden. Er fand Schultzes Angaben uber die Grabhugel 
bestatigt, deren er 6 als sicher, einen roit Fragezeichen anf dem bei
gegebenen Lageplan eingezeichnet hatte. Vber den Ursprung del' Um
wallung.yel'mochte er kein Urteil abzugebt!n, da "irgendwelche kera
mische Uberreste an del' OberfUiche nicht gefunden wurden". Eine 
fur das folgende Frlihjahr in Aussicht genommene Untersuchung wurde 
zunachst durch eine Erkrankung des Verfassers, spater durch den Aus
bruch des Krieges verhindert. 

• 
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mit dem Touristenwege Bortshausen-Hachborn wird die 
Richtung der alten Stralle dureh einen alten Weg bis zu 
dem Haehborner Walddistrikt "Kopfehen" \Vied er aufge
nammen, einer die absolute Hbhe des bisherigen Stlickes 
(271,2 m) nur urn 2G m (297,4 m) ubersteigenden ftaehen 
Bodenerhebung, auf deren hochstem Teile wiederl1m im 
Herbste 1915 einige Hugel erkannt wurden '). 

Vom Kopfehen an wurden im Walde 700 m weit 
keine deutliehen Spuren des alten Weges festgestellt. Da 
wo 1/2 km nordwestlich von Ebsdorf, westlich van den 
Ebsdorfer Kiesgruben, das Feld in Dreieeksform in den 
Wald vorspringt 2), liegt eine den Rand des · letzteren 
begleitende alte Hohlc in der Riebtung der alten Stralle, 
die dann jenseits der Kreisbahn und der Chaussee Borts
bausen-Ebsdorf 3) wieder den Charakter eines 12 m breiten 
alten Raseowcges mit Resten ven Graben und Auf
wurfen an beiden Seiten zeigt. Dieser "Balderseheider 
vVeg" bildet dann an der Ostseite des "Balderseheider Wal
des" entlang ziehend, wiederholt die Grenze zwischen die
sem und den Gemarkungen Ebsdorf und Beltershausen '). 
Er geht in ganz flachem BogcnJ immer sich moglichst an 
die Hbhenkurven anschmiegend, aus der nordOstlichcn 
Riehtung allmahlieh in eine nordliehe uber, von der er 

1) Auch diese HUgel rand Lehrer Bingemer. 
2) Die Slelle scheint seit alter Zeit von Wald frei und angebaul 

gewesen zu seio. Denn an" ihr wurden im Herbste 1915 ebenso wie 
750 m weiter westlich am Ubergang liber die Kreisbahn auf gleich
falls waldfreiem Aekerland und wiederum je 700 m we iter nardwestlich 
im Bortshauser Loch und dieM oberhalb (slidlieh) vom Dorfe Borts
hausen Spuren van neolilhischen Ansiedelungen mil Linearbandkeramik 
~efunden. Dieselbe Kultur wurde aueh auf dem Felde sudlieh vom 
fal Bortshausen-Ronhausen nachgewiesen. 

3) Auch hier und 500 m weiter nordlich nahe einer zweiten Sehanze 
finden si ch auf den Aekern au6erbalb des Waldes neolithische Scherben. 

') Etwa 100 ro westlich van dem alten Wege, 150 m nord
westlieb von der zweiten Schanze wurde im Herbst L915 ein HUgel 
roil Skelettgrab aus der Hallstattzeit auCgedeckt. Am nordostlichcn 
Ende des Waldes aber, 750 m ostlich von der Burg Frauenberg sind 
in den letzlen Jahren beim Beslellen des Feldes und beim Sand
graben aur einer flaehen dunenartigen El'hohung dicht am Baldcr
scheider Weg wiederholt Graburnen gefunden und groBtenteils zer
slort word en. Nach der Beschreibung des Okonomen DOfr vom Hof 
I.<'rauenberg und der BeschaITenheit zweier von ihm geretteter Gefa6e 
konnte es si ch nur urn ein Brandgraberfeld aus der letzten Bronze
oder fruheslen HallslaUzeil handeln. Dies wurde bestiitigt durch die 
Ausgrabungen im Herbst t915. Eine Anzahl zerstorter IJrnengraber 
wurde nachgewiesen, zwei noeh gut erhaltene aus der genannlen 
Periode aufgedeckt. ~ 
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ostlich vom UDr Frauenberg, 750 m von der steilen Burg
hahe entfernt, wiederum durch die Bodenformation der 
Lahnberge veranlaJilt, etwas nach N. N. O. umbiegt. An 
dieser Stelle, in der Ecke zwischen den StraJilen nach Ebs
dorf und Beltershausen, sind seine Spuren auf 200 m ver~ 
schwunden, offenbar weil der mittelalterliche "Ebsdorfer 
Weg" ihn hier iiberfliissig gemacht hat I). 

J enseits der Beltershauser Chaussee liegt in der Ver
langerung der alten StraBe eine breite Trift. die in fiachem 
Eogen das oberste Encte eines Wiesentalchens kreuzt und 
dann wieder am Ostrande des Walddistriktes "Wittstrauch" 
zwischen Frauenberg und Hof Capelle sich Zll einem brei ten 
Rasenweg zusammenzieht. Bier wie dart entspricht dem 
Ostrande der StraJ3e die Gemarkungsgrenze von Belters
hausen, die mit Marksteinen dersclben alten Form besetzt 
ist, die bereits im Helligenwald und am Balderscheider 
Weg aufgefallen war '). 

Von Hof Kapelle und der Uahnerheide an fehlen 
noch deutliche Spuren der alten Stralle. Da ist es denn 
um so wichtiger, daLD in der Verlangerung der bisher ver
folg!en Richtung an den Abhangen des Stempelberges 
die wenigen bisher bekannten Funde prahistorischer Graber, 
libel' we1che die Berichte ziemlich allgemein gehalten waren, 
noch genau lokalisiert werden· konnten. Es sind dies: 
eine angebliche Grabhiigelgruppe, die vor etwa 50 Jahren 
"bei Moischt" vom Marburger (i·eschichtsverein ausgebeutet 
worden ist 3). Die Vermutung, daLD die Fundstatte in der 
Nahe der Hahnerheide gelegen habe, wurde bestatigt durch 
die Aussage eines 70jahrigen Bewohners dieses Weilers 
(Anton Fischer), der sich erinnerte, als etwa 16jahriger 
Knabe dabei gewesen zu sein, als beim StraLDenbau nahe 
dem Kreuzungspunkte von 6 StraJilen und 3 Wegen 260 m 

1) Auch hier fanden sieh dieht neben dem Wege, zwischen ihm 
und den ostlichen Garten zum Hof Frauenberg neolithische Wohn
gruben mit Bandkeramik; freilich auch gleichartige 600 m we iter wesl
lich allf der llnterhalb der Burg naeh Norden gelegenen Terrasse, 
wie denn nach den im Herbst 1915 in 6 Gemarkungen gemachten 
Slichprohen die fruchlharen Ahhtinge an der Nordweslseile des Ehs
doder Grllndes in del' ji.1ngeren Sleinzeit von einer ackerbaulreihenden 
Bevolkerung besiedelt . waren. 

') Es sind ziemlieb gleichgroBe vierseitig prismalische Sand
sleine roil 40 cm brei ten SeileD, die oben kuppelformig abgerundet 
sind und durch eingehauene Winkellinien den Lauf der Grenzen an
denten, wtihrend an den Seiten Bllchstaben wohl die verschiedenen 
Gebiete bezeichnen. 

3) Vgl. Pinder, Bericht Uber die heidn. Altert. S. 13 und 14. 

• 
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nordwestlich vom Hof Kapelle viele Urn en ausgegraben 
und meist zerschlagen seien. 

Der zweite Punkt ist der H emmerich, der Ostabhang 
des Lichten Kuppels etwa 1 km westlich von Schrock, wo 
dicht am Ende des Waldes und auf dem angrenzenden 
Felde von Marburger Altertumsfreunden wiederholt Brand
graber und, wie es scheint, auch Hugel ausgegraben worden 
sind '). Die auf dem Marburger Schloll aufbewahrten Ge
falle aus der Gegend von Marburg zeigen in Dbereinstim
mung mit den Abbildungen bei Pinder ausscblielllich For
men der Bronze- und H allstattzcit. Welcbe von ibnen der 
einen oder der anderen der beiden Fundstellen entstam
men, Hi13t sich im einzelnen nicht feststellen 2). 

Etwa in der Mitte zwischen den be id en beschriebenen 
FUlldstellen liegt an dem den Ostabhang des Stempelbergs 
200 m unterhalb des Gipfels umziehenden Wege der sog. 
"Opferstein" van Moischt, an den sich alte Sagen und 
noch heute geubte Brauche knupfen, ein 1,70 m longer 
und 1 m breiter, oben ziemlicb ftocher Findling, wie sie 
zahlreich in der Gegend vorkommen. Er ist auf der Ober
ftache bedeckt mit ftachen und tiefen, teils ovalen, teils 
kreisrunden napfartigen Vertiefungen, van welchen die 
tieferen mit vollig senkrechten Wanden den Eindruck 
kunstlicher Herstellung machen, wahrend die flacheren 
sich nicht unterscheiden von den auch bei anderen dieser 
Quarzitfindlinge haufig vorkommenden AusspulUlTgen wei
cherer Stellen. Ob auch hier ein Naturgebilde vorliegt 
od er der Stein als IISchalenstein" zu bezeichnen ist, mu.f3 
dahingestellt bleiben. 

I) Vgl. Pinder a. a. O. S. 15 und 19 III und Tafel I 26-28, auch 
S. 9 und S. 14. Wenn s. 19 neben den zweifellos der Hallstattperiode 
angeh6rigen Funden auch eine undurchlochle Sleinaxl angegeben wird , 
so erkHi.rl sich dieser Umstand daraus, daD, wie im Herbsl 1915 durch 
zahIreiche Scherbenfunde festgestelll wurde, aur dem aueh zum Hem
merich gehol'igen Aekerlande unlel'halb des Waldes Wohnungen del' 
jungeren Steinzeil lagen. 

t) Da ist es deon umso erfreulieher. daB Al'ehivdil'eklor Dr. KUch , 
mit dem ieh den Inhalt eines in neueslel' Zell gefundenen Bl'andgrabes 
aus derselben Pel'iode (groBe Drne, zwei Napfchen und kleinel' Bronze
ring nebst kalzinierlen Knochenresten) in del' Marbul'ger Sammlung be
sichtigte, mir spiUel' mitteilen konnte, daB das Grab nach Angabe des 
Forsll'ats Hel'mf.>s ,,60 Schrittc ostlich des sogen. Sandweges, del' VOIl del' 
Sandgrube in Disll'ikt HS nach dem Kreuzungspunkte del' Chaussee 
l\[arburg-Moischt und Marburg-Beltershausen ftihl't" gefunden ist. An 
del'selben Slelle wurde wahrend des Druckes diesel' Zeilen noch ein 
gleichartiges Brandgrab gefunden und sein Inhalt am 21. Juli 1916 
dul'ch den genannten IIerrn del' l\1arhurger Sammlung tiberwiesen. 
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Auf dern Hernrnerich ') biegt ein von Schrock herauf
kornrnender, zurn Teil als Hohle ausgefahrener alter Weg 
scharf nach Norden urn, Er verfolgt diese Richtung fast 
vollig geradlinig werst als Waldweg bis zurn "Elisabethen
brunnen", dann von diesem an noch auf eine Strecke als 
von der Gesarntrichtung abweichendes StUck der Stra13e 
Schrock-Marburg '), J enseits der Biegung der letzteren ver
lauft in derselben Richtung und in derselben Hohenkurve 
ein Waldweg bis zur Stralle van Marburg nach Bauerbach 
und Gro13seelheim. Weiterhin aber streichen so zahlreiche 
Parallelwege in dieser Richtung, dall es kaurn rnoglich 
ist, einen bestimmten als Fortsetzung unserer alten StralOe 
zu bezeichnen. Der Gesamtverlauf derselben spricht ab er 
dafur, dall sie nach der EinschnUrung des Ohmtals bei 
Bernsdorf westlich von BUrgeln fUhrte, wo Marburger For
scher eine alte Ubergangsstelle annehmen und jenseits der 
Ohm auf der "Eubenhart" einen Ringwall zu erkennen 
glauben. Eine weitere Fortsetzung der Stra10e wurde 
dann, \Vie die der Weinstra13e, am Christenberg vortiber 
ins obere Edertal, aber nicht nach dem untersten Teile 
dieses Flusses und der Schwalrn geflihrt haben. 

Fur unsere Fragc konnte dieser bisher einzige nach
gewiesene vorgeschichtliche Weg in der Richtung des 
Ebsdorfer Grundes nur dann in Betracht kommen, wenn 
einer der van Moischt und Schrock nach Arnoneburg und 
der BrUcker MUhle flihrenden alten Wege aIs seine Fort
setzung od er als eine Abzweigullr- von ihm in vorromischer 
Zeit nachgewiesen werden kbnnte. Das ist mit Rucksicht 
auf die Bedeutung der genannten Punkte \Vie auch Seel
heirns in frUhgeschichtlicher Zeit sehr wohI denkbar. Die 
Frage durfte bei eincr Fortfiihrung der archaologischen 
Bodenforschung von l\Iarburg aus im Auge zu behalten 
sein '). Zwischen BlirgeI und der BrUcker MUhle schliellt 

1) Den Namen in der westfalischen Form Hemrick bringt K. Riibel, 
Die Franken S. 231 fT. in Zusammenhang mil dem skandinavischen 
Hamarskift (Hammerwurf) und erkHirt ihn flir Westfalen als alte Aus
scheiduug vou neuem Ackerlande aus ehemaligem Odlande. Dazu 
wlirde die Lage des Schrocker Hemmerich an der ii.uBersten Grenze 
der Felclmark und unmiltelbal' an dem die Lahnberge bedeckenden 
ausgedehnten Waldgebiete gut passen. 

2) An der nordlichsten Aushiegung dieser StraBe sind bei ihl'er Ver
legung i. J. t906"zwei Graber mil Urnen, Asche, Knochenresten und Bronze
ringen~ ' gefunden worden. (Milleilung des Forstrats Hermes an Dr. Kiich.) 

3) Auf eine alle StraBenverbindung in diesel' Richlung scheint 
der Umstand hinzuweisen, daB am Nordwestabhang del' Amoneburg 
oberhalb des alten Hofes Radenhausen wiederholt romische Gold-

• 
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die Beschaffenheit des Gelandes jcden Gedanken an einen 
vorgcschichtliehen Stra13enubergang uber die Ohm aus. 

Wer daher trotz der oben ausgesprochenen Bedenken 
der Ansicht ist, daB Germanicus auf seinem Zuge nach 
Mattium die Weinstralle auch nardlieh von Butzbaeh be
nutzt habe, wird annehmen mussen, daB er sie bei Fron
hausen verlieB und vermOge des alten Lahnuberganges 
bei Bellnhausen Ul1sere HohenstraBe erreichte, die ihn -
a!lerdings nieht auf dem kurzesten Wege - zu dem Ohm
ubergange an der Briickermuhlc brachte, uber dessen Be
deutung fur unsere Frage ieh mit Schumacher einer AI1-
skht bin. 

Gerade das Gewicht aber, welches der ramisehe Feld
herr naeh Tacitus' Berieht auf eine mogliehst schne!le Er
reichung seines Zieles legen muBte, veranlaBt mich neben 
den ubrigen erwahnten UmsUi.nden, e i n e m and ere n 
zweifellos vorgeschichtlichen Fernwege flir diese 
Frage den Vorzug zu geben. 

Diese Stralle zweigte si ch in der Gegend des spa
teren Limeskaste!ls Butzbaeh von der W cinstraBe ab und 
109 in nordostlicher Richtung liber die "PulverhUtte" west
lieh an Holzheim, ostlich an Griiningen vorilber nach dem 
nordastliehsten Abschnitte des (spateren) Limes, den sie 
12 km nordostlieh von Gruningen kreuzte.. Die annahernde 
Geradlinigkeit dieses Absehnittes unci der Umstand, daB 
sie hier dem nordwestlichsten Stuckc des nordwetterau
ischen Pfahlgrabens in einem Abstande von etwas mehr 
als 1 km fast genau parallel zieht, k6nnte veranlassen, den 
Weg als eine NeuanIage der Romer anzusehen, wenn 
nicht zahIreiche U msUinde seine vorr6mische Entstehung 
bewiesen und vielmehr dafur sprachcn, da13 umgekehrt die 
vorhandene Stra13e fur die auffallend geradlinige Absteckung 
des erwahnten Limesstiickes bestimmend ge\Vesen ist. Der 
'Veg behalt seine Richtung noch mehrere Kilometer weit 
jenseits der romischen Grenze, \Vie es schcint, in der spa
teren Zeit der Okkupatian van den Romern mit einer 
Kiesdeeke versehen, mindestens bis Steinbaeh bei '). Aueh 

mOnzen gefunden sind. Einen ameus dt's ~ero, der si ch im Besitze 
des Herrn AmtsgerichtssekreUi.rs Scheltler in Amoncburg hefand, ha be 
ieh vor 20 Jahren geschen. 

1) Vg!. Die sudliche Wetterau S. 22. Ieh habe im Jahre I 89R, 
als Soldan die Limesanlagen nordlieh von Gri.'iningen llntersuchte, 
gleiehzeitig den Korper dieser SlraBe von dem genannten Dorfe aus 
bis iiber den Limes hinaus durch Querschnilte verrolgt und fest
slellen konnen, daB er unter jiingeren Aufsehiittungen die in der Wet-
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auf diesem Abschnitte erscheint er auf der alteren hessi
schen K artel: 50000, Sektion Gie13en, abgeselJen von 
kleinen Ausbiegungen vollig geradlinig in genauer Ver
langerung des Stuckes von Gruningen bis zum Limes. 
Die ji.ingere Generalstabskarte zeigt sudlich vom Dorfe 
Garbenteich, nach welch em der heutige Weg am Pobl
heimer Waldchen entlang in nordlicher Richtung abbiegt, 
eine etwa 400 m lange U nterbrechung. An Ort und Stelie 
aber lalDt sich erkennen, dalD diese erst in neuerer Zeit, 
als der Weg zwischen dem genannten Waldchen und dem 
Ubergang iiber die Bahn Gie13en-Lich iiberflussig wurde, 
entstanden ist I). 

Auch jenseits von Steinbach liegt der erste Abschnitt 
der ehaussee Steinbaeh-Oppenrod noeh in der alten Rieh
tung, die iiber die Station Reiskirehen der Bahn Gie13en
Grunberg nach Odenhausen fuhren wUrde, wo, \Vie wir 
sehen werden, wieder Spuren des alten -Weges zu erkennen 
sind. Zu beaehten ist, da13 er bei Einhaltung der geraden 
Linie zwisehen Oppenrod und Burkardsfelden nieht uner
bebliehe Steigungen zu iiberwinden gehabt hatte und daf3 
zwischen letzterem Darfe und der Station Reiskirchen 
dicht hintereinander zwei feuchte Wiesengrunde gekreuzt 
werden muJ3tcn, wahrend 3 km westlich bei Gra!i3-Buseck 
das Wieseck-Tal zum letzten Mal var seiner Erweiterung 
zu::n Bllsecker Tal durch die van Narden und Siiden heran
tretenden Bodcnerhebungen eingeengt und dadurch ein 
natiirlicber Obergangspllnkt gebildet wiI:d. Das legt die 
Frage nahe, ob niebt auf diesem Absehnitte die alte Stra13e 
bei im ganzen kon..sequenter Einhaltung der kurzesten Linie 
nach einem entfernten Ziele die erwahnten Hindernisse durch 
eine immerhin unbedeutende Ausbiegung nach Westen 
umgangen habe. Nun hat bereits Kofter in seiner StralDen
karte in der Richtung Steinbach .. GroI3- Buseck eine alte 
StralDe le eingetragcl1 als F ortsetzullg der van ihm als 
mittelalterliche Stra13e angesehenen Streeke Blltzbaeh-Grii
ningen·Steinbach, freilich ohne die Einzeichnung im Text 

terau bei HomerstraBen Hbliche Struktur und Breite hatte. Besonders 
bemerkenswert erschien mir, daB der van Sold an aufgedeekte Ko
lonnenweg im Bogen in die Stl'aBe einlief. Wenn die letztere, wie ich 
annehme, ein van den Romern benutzter vorromischer Weg war, so 
dUrfte die beobachtete Kiesdecke, vielleicht auch die vollige Gerade
legung an dieser Stelle, wie es auch anderwarls beobaehlet ist, als 
eine Korrektul' cles ursprUnglichen Naturweges anzusehen sein. 

') Das wurde neuerdings festgesLellt bei einer im Sommer 1915 
gemeinsam mit Prof. Anthes unternommenen Begehung del' Strecke. 

• 
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zu begriinden '). Als eine Fortsetzung dies er Stralle in 
der von uns angenommenen Richtung k6nn te man den 
Abschnitt GroB-Buseck-Eeuern einer von Kofler nur ver
muteten alten StraBe GieBen-Burggemlinden ansehen 2). 
von der halbwegs zwischen Beuern und Geilshausen ein 
Weg nach Nordosten zieht, cler wieder genau in die Rich
tung der Strecke Grilningen-Steinbach fallt. Das ist frei
Heh auch bei dem rlickwarts iiber Bersrod nach Reiskirchen 
fiihrenden Teil des Weges der Fall. Die ersten deutlichen 
Spuren eines in cler VerJangerung der Richtung Grii
ningen - Steinbach ziehenden und dann si ch in flachem 
Bogen mehr nordwarts direkt auf die Amoneburg zu wen
den den alten Weges finden sich nordlich der Station Oden
hausen der Bahn Griinberg-Lollar. Wahrend er zwischen 
Odenhausen und Riiddingshausen der modernen Chaussee 
zu entsprechen und, wie diese, die I-Iohe in einer flachen 
Schleife erstiegen zu haben scheint, trennt er si ch nord
lich vom Dorfe RUddingshausen in spitzem Winkel von 
der StraBe nach Deckenbach und verlauft in fast schnur
gerader Linie 8 km weit durch den hochgelegenen Ober
wald, ohne, abgesehen von dem kleinen Weiler Hoingen, 
eine Ansiedelung zu berUhren, bis in die Gemarkung Mar
dorf. Zwischen Ri.lddingshausen und Wermertshausen 
scheint er einst bei der Absteckung der Gemarkungsgrenze, 
die heute auch die Landesgrenze bildet, benutzt zu sein 3). 
Von dem Dbertritt in preuBisches Gebiet an ist er von 
zahlreichen Hiigelgrabern begleitet'). Wie die Hiigel
graber, so weist auch der dicht ostlich der StraBe si ch er-

• 

') V gl. Wesld. Zeilschr. XI! Tare! 2 T e und S. 14. 
2) A. a. O. S. lb. Die zahlreichen HUgelgruppen zu beiden Seiten 

dieses Weges fiprechen freilich durch ihre Anordnung mehl' flir eine 
Fortselzung dieser "hohen StraBe" nach Oslen und flir den von Kofler 
angenommenen Zusammenhang mit der "GieBener Stralie" bei Weiters
hain, Bernsfeld und Burg Gemilnden, ohne doch eine Benutzung in 
dem von uns angenommenen Sinn auszuschlieJ3en. Vgl. Kofler a. a. O. 
Tafel 2 VIIl und Arcbaologische Karte van Hessen S. 5 bei Beuern 
und Reinhardshain. 

8) Auf diesel' Strecke wird die alte StraBe auf der alten hessi
schen Karte1: 50000 nooh als "Heel'straBe" bezeichnet. (Mitteilung 
von Dr. W. Lange.) 

4) Abgesehen van den auf Koflers Archaologischer Fundkal'te 
unmittelbar an del' hessisch-preu13ischen Gl'enze eingetragenen llnd 
im Text S. 5, 6 "nach eigener Beobachtung" als zahlreich bezeichncten 
Hiigeln "im Hoinger Wald", glaubten bei einer vom Verr. gemeinsam 
mit Schumacher im Juni 1915 unternommenen Begehung wir noch 
zwei verflachtc Hi.igelgraber 2 km v,,'eiler nordlich unmiltelbar an del' 
Ost- und Westseite des heutigen Weges im Mardorfer Wald zu erkennen. 
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hebende Ringwall der "Hunnenburg" auf den vorgeschicht
lichen U rsprung des Vveges hin, mittelbar auch der Name 
"Goldberg", den ein am Knie des heutigen Weges nahe dem 
Ende des Waldes gelegener \Valddistrikt fiihrt. Er erinnert 
daran, daB bei Mardorf einer der groBten Massenfunde 
k e Lt i s c her 1\1 u n zen, sog. Regenbogenschusselchen, ge
macht word en ist. Cber die genaue Fundstelle oder die Fund
stellen weichen die alteren Angaben voneinander ab. Doch 
stimmen sie abgesehen von einer Notiz, die die Milnzen 
mit der Hunnenburg in Verbindung bringt, darin iiberein, 
daB sie den Abhang vom Distrikt Goldberg nach Mardorf 
als Fundstelle angeben. Unter diesen Umstanden darf 
man dem Namen, dessen erster Bestandteil wohl auf die 
Cberlieferung von frtiheren Fundcn hinweist, einiges Ge
wicht beilegen. Jedenlalls stehen die Munzen in naher 
Ortlicher Beziehung zu dem Wege '). Das fiihrt uns auf 
die Frage nach der Erklarung des Vorkommens ciner in 
ihrer Gesamtheit doch ungewohnlich groBen l\Ienge dieser 
auch zur Zeit ihres Gebrauches sehr wertvollen fremden 
Munzen an einer so entlegenen Stelle 2). lch glaube, da6 
A. Du n eke r recht hatte, wenn er in den sicherlich zu
sammengehOrigen ~ftinzen ein vergrabenes Depot keltischer 
Handler erkannte. Die Bedeutung der Depotfunde von 
Walfen und Geraten der vorromischen Metallzeit fur die Fest
stellung prahistorischer Verkehrswege hat Schumache r 
in ciner Reihe von Aufsatzen nachgewiesen. Wie die 
'v\' are, so konnte auch Geld, welches von den germanischen 

I) "Am Goldberg sildlieh von Mardorf und nardlieh von def 
Hunnenburg an einer Mulde, wo wohl die galliscbe oder gcrmanisehe 
Siedelun~ sland" sagt Schumacher a. a. O. S. i4, "am Abhange einer 
Huhe bel dcm oberhessischen Dorfe Mardorf uU\"'oit Sehweinsberg, 
die wegen dpr fruher dort gemaehten Einzelfunde sehon der Goldberg 
genannt wurde", Duneker, Gesehichte der Chatten S. 19. ,\ltere Funde 
erwfthnt bereils Landau, Beschreibung des Kurftirslentums lIessrn 
IHJ2 S. 42J: ,,{,ber dem Dorfe liegt auf bedeulender JIuhe ein uraltes 
Befestigungswerk, die "Huhnenburg". wo sehon oft sogen. Regen
bogenpfennige, kleine dicke. wie Sehiisseln geformte. mil unbekannten 
Charakteren versehene Goldmiinzen gefunden sind". Nach persan
lichen !\litteilungen von OrtsbUrgern, die mir durch Herrn Julius Rcnk 
iibermittelt worden sind, ist wenigstens ein Teil der Mlinzen an dem 
zur Hohle ausgefahrent>n Holzabfuhrwege unterhalb des Waldes, zwisehen 
diesem unci dem Dorfe durch AblluBen des Erdreiehes und Aufwuhlen 
des Bodens beim Fahren zu Tage gekommen. Dies sehlieBt nichl aus, 
dali aHe Miinzen urspriin~lieh an einer Slelle zusammengelegen haben, 
die weiter oberhaJb, also an oder in der Nfthe des Goldberges lag, 

2) Abgcsehen von den alter en und jiingeren Einzelfunden wurden 
allein l8HO mehr als 200 Miinzen an einer Slelle erhoben, 

Zl' its d lr. Bd. bOo 7 

I 
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Bewohnern irn Handelsverkehr rnit den frernden Handlern 
als Tauschmittel gebraucht wurde, van einem der letzteren 
an verborgener Stelle niedergelegt werden '). Den "Schatz
fund" wie gr6fiere Munzfunde aus romischer und spaterer 
Zeit mit einer "KriegskatastropheU in Zusammenhang 2U 

bringen, wie Se h 11 m a c her vorschlagt 2), wiirde einen ent~ 
wickelten Geldverkehr bei den Bewohnern der "Siede
lung" voraussetzen, die 'doch nur wegen des Fundes selbst 
an der Fundstelle angenornrnen wird. Man wird sich doch 
den Gebrauch der keltischen Munzen bei den Germanen 
des rechten Rheinufers kaum anders vorstellen durfen als 
den gewisser Sorten romischer Silbermunzen in denselben 
Gegenden irn ersten Jahrhundert n. Ch., namlich als ein 
bequernes Tauschrnittel fur den Verkehr der uber den 
R .hein kommenden Handler mit den Germanen, die selbst 
darnals noch, mehr als ein J ahrhundert nach der Zeit der 
Vergrabung des Mardorfer Massenfundes, erst eben al1f 
der Dbergangsstufe zurn Geldverkehr standen, ",;;hrend die 
weiter ostlich wohnenden auch damals noch bloBen Tausch
handel betrieben'l. 

Anders faBt die Sacbe R. For r er, einer der besten 
Kenner des keltischen Munzwesens, auf. Er sieht als die 
Prager einer gewissen Gruppe von Regenbogenschusseln, 
die neben anderen keltischen l\1iinzen im l\lardorfer l\1assen
funde besonders stark vertreten ist, der van ihm so ge
genannten "Triquetrumstatere", mehrere germanische Volker 
des rechten Rheinufers, die Tenkterer, l\1"arser und Su
gam brer und die darnals nocb ebenfalls rechtsrheinischen 
Ubier, an '). So belehrend die rn[mztechnischen und typo-

1) Vgl. Gesch. der ChatteD S. 19 f. IIinsichtlich def Frage, ob 
zur Zeit der Vergrabllng der ~Wnzen bereils Germanen in def Gegend 
angesiedelt waren, mochte ieh auf die Tatsache hinweisen , daB unter 
den keramiscben fund en aus dern kurhessischen Oberhessen die Formen 
del' enlwickelten Lal('ne~Ku1tur bis jezt vollsUindig fehlen. Wir kommen 
aur diese Frage weiler nnten bei del' Besprechung von Mattium zurUck. 

2) Vgl. Mainzor Zeilschrift a. a. O. S. 74. 
3) Vg1. Tacilus Germania c. 5. Die oben ausgesprochenc El'

klarung der bekannlen Slelle ergibl sich nus ihrem Zusammenhan~, 
der besonders zeigt, daB Taeilus' Gewahrsmanncrn von eigener Milnz
pragung auch del' diehl am Rhein wohnenden Germanen noch nichts 
hekannt war. Oher den Gcbl'auch keltischer Mtinzen bei d(>n ger
manischen Volkern des l'echtsrheinischen Gebietes vgl. man auch 
P. Reinecke, Znr Kenntnis del' La Tt'ne-Denkmaler der Zone nord
warts del' Alpen in der i\Jainzer Festschrift von 1902 S. 6768, wo in 
diesem Zusammenhang S. 68 a.ueh der Mardorfer Fund erwiihnt wird. 

t) R. Forrer, Die keltogermanischen Triquetrumgepra~e der 
Marser, Sugambrer, Tenklerer und Ubier. Jahl'buch del' Gesellsehaft 

• 
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logischen AusfOhrungen des Verfassers sind, so wenig kann 
ieh mieh von ihrer Beweiskraft fur die angefuhrte Hypo
these ilberzeugen. Zunaehst sind in dem Mardorfer Massen
[unde, wie bereits angedeutet wurde, keineswegs ausschlieB
Heh "Triquetrurnstatere", sondern auch andere keltische 
Miinzen vertreten. Dann aber erklart sich die Verteilung 
der genannten lVliinzgruppe am rechten Rheinufer, \Vie sie 
die "Verbreitungstafel" auf S. 448149 zeigt, viel einfacher 
aus dem Handel eines linksrheinischen gallischen oder 
"keltogermanischen" Volkes jenseits des Stromes aIs 

. dureh die Hypothese der Naehpragung keltiseher Munzen 
durch die genannten rechtsrheinischen Germanen, die 
mit Ausn ahme cler Ubier, die ubrigens auch nach def 
"Obersiedelung auf das linke DIer sich ihres germanischen 
Ursprungs nicht schamten l ), noch zu Tacitus' Zeit so rein 
germanisch waren, daB eine Ausdehnung der Bezeichnung 
"Kelto-Germanen" auf sie - gar in vorchristlicher Zeit -
durchaus unstatthaft ist 2). In rein germanischen Gebieten 
sind daher besonders die Massenfunde van Triquetrum
stateren zu T age gekommen, die Forrer auf der "Ver
breitungstafel" eingetragen hat, ein Umstand, der auch 
gegen die Annahme spricht, daB sie nach Art spaterer 
Sehatzfunde vor einem drohenden feindliehen Oberfall in 
der Erde gehorgen seien 3). Der uns besehaftigende Fund 
ist aber nun im Gebiete eines Volkes gemacht worden, 
welches auch nach Farrer nicht "prageverdachtig" ist 4). 
Denn Mardorf lag auch in der Mitte des ersten vorchrist
lichen J ahrhunderts nach allgemein herrschender Ansicht 
im Lande der Chatten, sicherlich nicht in dem der Tenk
terer 'i. Wenn Forrer S. 464 sagt, daB der Fund "inner
halb oder nahe des Gebietes der Tenkterer" gemaeht wor-

fUr lothringische Geschichte und Altertumskunde XXLL Jahrg. 1910 
S. 442 IT. Angedeutet halte del' VerI. die Vermutung bereits in seiner 
KeLtischen Numismatik del' Rhein- und Donaulande 1908 S. 276. 'l VgL Tacitus Germania c. 28. 

2 Man vergleiche nul' die Schilderung del' Tenkterel' Germ. c. 32 
mit del' Erwahnung del' Treverer und Nervier c. 28. 

3) Auf del' Verbreitungstafel sind sie mit dem Zeichen flir "Depot
funde" eingetragen. So pflegen wir nach Schumachers Vorgang die 
.,IHindlerfunde" zu nennen. Wenn aber fOlTer S. 461 kriegerische 
Kalastrophen zur absoluten Zeilbestimmung der "Vergrabung~~ diesel' 
Depotfunde verwendet, so scheint er doch an ein Verbergen del' 
Mtinzen vor drohenden Feinden zu denken. 

f} Forrer a. a. O. S. 465. 
5) VgJ. Mommsen R. G. V Karte III und L. Schmidt, Gesch. d. 

deutschen SUimme his zum Ausgange der Volkerwanderung II S. 347 f. 
7* 
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den sei, so ist er dazu vielleicht durch seine Verbreitungs
tafel verfii.hrt warden, auf der einerseits die Tenkterer bis 
nahe an die ostliche Ausbiegung der oberen Lahn einge
tragen sind, andererseits das Zeichen fUr den Mardorfer 
Depotfund auf der westlichen Seite dieser Ausbiegung an
gebracht ist, wahrend tatsiichlich die Fundstelle ostlich, 
van der niichsten Stelle der Lahn noch 12 km entfernt, 
liegt 

Wenn wir fur die Herkunft der Triquetrumstatere 
nach einer bestimmten linksrheinischen V61kerschaft suchen, 
so scheint sehoD die Verbreitungstafel Forrers auf die Tre
verer hinzuweisen, die durch ihre Wohnsitze zu beiden Seiten 
der mitderen und unteren Mosel auf lebhaften Verkeht 
mit den Bewohnern des rechten Rheinufers angewiesen 
waren. Dafiir, daB ihnen diese Munztypen eigentumlich 
waren, sprechen auch einige Funde, die man zu ler uns 
beschaftigenden Frage nach vorgeschichtlichen W -'gen in 
der Wetterau und im Chattenlande in Beziehllng zu brin
gen geneigt sein konnte, wenn nicht ihre Herkunft aus 
westrheinischem Gebiete gut beglaubigt ware. 

H. Schaaffhausen erwahnte in einem Aufsatze 
uber Regenbogenschusseichen am Rhein (Banner Jahr
buch LXXXVI 1888 S. 6± ff.) S. 65 "zwei Bronzemunzen 
mit Triquetrum" im Besitze des Herrn Brofft in Frank
furt a. M., von we1chen "die eine in Cobern an der Mosel 
zwischen vorromischen Hals- und Armringcn, die andcre 
in Ochtendung gefunden ist". Die beiden Munzen be
finden sich jetzt im historischen Museum zu Frankfurt, 
auBer ihnen auch einc goldene, die gleichfalls aus der Brofft
schen Sammlung erworben ist. Diese zeigt ein Trique
trum, wclches von einem Torques mit kreisformigen Enden 
umgeben ist, auf der konvexen, sechs zu einer Pyramide ver
einigte Kreise mit ahnlicher Einfassung auf der konkaven 
Seite. Zu Schaaffhausens Angaben konnen wir hinzufugen, 
daB die eine der beiden Bronzemunzen (Inv. nr. X 23722 a) 
nach der Angabe des ehemaligen Besitzers aul der Pappc
tafel, auf der sie zwischen den "vorromischen HaIs- und 
Armringen" (Inv. X 23722 b, c, d) durch Draht be£estigt 
ist, einen Bestandteil eines "zusammengehorigen H ugel
grabfundes aus Cobem a. d. Mose!" gebildet hat. Die 
Ringe, ein glatter, hohIer Halsring und zwei nierenformige 
Armringe mit petschaftartiger Verdickung an den Enden 
sprechen ebenso wie der Fundort im Lande def Treverer 
und die Bestattungsart fur keltischen Ursprung. Die zweite 
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Munze (Inv. nr. 23720) wurde - gleichfalls naeh Angabe 
des Besitzers - umit romischen Scherben beim Wegebau 
in Oehtendung (Eifel)" gefunden, also ebenfalls in einst 
treverisehem Gebiete. Ramische Seherben sind nieht ins 
Frankfurter Museum, also wohl aueh nieht in den Besitz 
des erwahnten Sammlers gekommen, dagegen ein Stuck 
eines Tellers aus der fruhen oder mittleren Latenc-Zeit, 
den cin Sammler im vorletzten J ahrzehnt des vorigen Jahr
hunderts fUr romisch halten konnte. Er ist zusammen mit 
einem Anhanger und einem StUck eines Spiralringes aus 
Bronze auf einer Pappetafel ganz entspreehend den Funden 
von Cobern befestigt und van derselben Hand wie diese 
bezeiehnet als HH ugelgrabfund van Oehtendung im N ette
thal (Eifel)". An der lusammengeha rigkeit dieser Gegen
stande mit der ThIiinze ist auch wcgen der Inventarnum
mern, der alten Brofftsehen \Vie der des Frankfurter Mu
seums (X n719a, b, e), kaum zu zweifeln. Aueh die Munze 
X 237~0 durfte demnaeh aus einem keltisehen Grabhugel 
stammen, der beim Wegebau beseitigt wurde. Wir hatten 
dann zwei keltische Grabhugelfunde mit Triquetrumstateren 
aus dem keltischen Gebiete der Treverer, die jedenfalls vor 
dem ersten Jahrhundert v. Ch. in die Erde gekommen 
sind. Das goldene Regenbogensehusse1chen X 2:3721 wird 
Brofft erst nach der leit, in der Schaaffhausen mit dessen 
beiden anderen Exemplaren bekannt geworden war, er
worben haben I). 

Filr unsere ErkHirung des Mardorfer Massenfundes 
und besonders fur seinen Zusammenhang mit dem ver
folgtf!n vorgesehichtliehen Verkehrswege spricht nun aber 
auch die Verteilung anderer in dem Gebiete zwischen 
Rhein und Weser gefundener keltischer Munzen. l\Yei 
Regenbogenschusse1chen der Triquetrum-Gruppe sind nach 
Forrer in Haehst am Main gefunden '), keltische Silber
munzen bei Friedberg und Nauheim an oder in unmittel
barer Nahe der aueh Hochst beruhrenden wetterauisehen 

1) Nach der Beschaffellheit der MUnze und der vermutlichen 
Zeit ihrer Erwerbung liegt der Gedanke nahe, daB es eins der Exem
plare ist, die im vorletzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderls von 
l\lUnzhandlern aus dem gro6en Mardorfer Funde erworben und spater 
an Sammler verkaufl worden sind. 

I) A. a. O. S. 459 i und I und S. 459 f. Die von Ritterling. Nass. 
::\litteil. 1901 /2 Sp. 52 erwuhnlen beidcn gallischen :\lUnzen des Wies
badener Museums sind kleine Kupfcrmtinzen aus der Kaiserz~it 
(Adualukermtinzen). 
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WeinstraBe 1), an cler weiter sudlich und nordlich auch 
graBe Depotfunde von Bronzegegenstanden zu Tage ge
kommen sind '). 

RegenbogenschOsse1chen hat das Kasseler Museum, 
neben Mardorfer Stucken auch solehe vom "Wartberg" 
bei Kirchberg und von der nordlich davon gelegenen 
Altenburg bei Niedenstein, wie auch aus cler Gegend van 
K assel a). Alle diese Fundstellen bezeichnen eine fast ge
rade Linie vam Main bei Mainz tiber Amoneburg und 
Fritzlar nach Kassel, eben die Linie, in cler wir die vor
geschichtliche H~uptverkehrsstralle vom Mittelrhein liber 
die Oberhessische Senke nach der Weser suchen '). 

Fur diese Frage wilrde es auch nicht \""esentlich ins 
Gewicht fallen, wenn der Mardorfer Fund auf Kriegsbeute 
oder auf eine J{atastrophe zuruckzufuhren ware. Denn 
dann miiIOte []Jan annehmen, daB er nicht in irgend einem 
abgelegenen Gebirgswinkel, sondern in der Nahe einer 
bedeutenderen Niederlassung oder einer durch den Krieg 
beruhrten Verkehrsstralle geborgen wurde. J edenfaJIs 
k ommt den , Mardorfer Miinzen eine nach gro16ere Bedeu
tung zu als vielen anderen archaologischen Funden, die 
durch Jahrhunderte od er Jahrtausende von dem Ereignisse 
entfernt sind, mit dem wir uns hier beschaftigen. 

Van Mardarf aus wird der alte Weg in der Rich
tung des heutigen Vizinalweges oder eines ihm westlich 

') Vg!. Mittei!. des V. f. h. G. u. L. 1880 II S. 4 und III S. l4. 
Keltische Silbermunzen waren neben der uberwiegenden Menge gol
dener auch im Mardorfer Massenfunde vorhanden. Vgl. auch lJunckel', 
Gesch. d. Chatten S. 19. Aus dem Schwalheimer Brunnen bei Nau
heim stammen keltische Munzen, die si ch in del' Sammlung des Ha
nauer Geschichtsvereinr.-befmden. 

2) Vg!. Siidliche Wetterau S. J27 S. 134 und Correspondenzblatt 
fUr Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1903 S.99, 50 und 51, 
S. 98, 44-47. 

8) Vg!. Fiihrer durch die historischen und Kunstsammlungen im 
Kgl. Museum Fridericianum zu Kassel, S. 50. Ober altere Funde van 
Regenbogenschlisselchen auf del' Altenburg bei Niedenstein vg!. W. 
Lange, Zeitschr. fLir hess. Gesch. u. L. 43 (N. F. 33) S. 10. 

f) Van den alteren hessischen Lokalforschern liell auch Kolbe, 
Heidnische Allertiimer in Oberhessen 1881, wohl unler dem Eindruck 
des kurz vorher bekannt gewordenen Mlinzfundes, die alte HeerstraBe 
von Fritzlar nach dem Rhein, die am FuBe del' Amoneburg die Ohm 
an der Briicker Miihle iiberschritt (vg!. Landau, Beschreibung des Kur
fiirstenlums Hessen, Kassel 1842 S. 417), 'liber den Mardorfer Wald 
ziehen, wahrend die librigen, die, wie er, noch nicht zwischen mittel
alterlichen und prahistorischen Wegen schieden, die Fortsetzung in 
der Richtung del' bekannten TalstraBe durch den Ebsdorfer Grund 
such ten. 
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zunachst parallel laufenden Feldweges durch heute offenes 
GeHinde nach der Einschtlurung des den Rulfbach beglei
tenden Wiesentalchens sudlich der Wenigenburg gezogen 
sein und von dort, dem FuBe der Hohe folgend, die 
Ohm an der Brticker Mi.ihle erreicht haben, wahrend ein 
Arm, in der Richtung der heutigen Stralle hinauf auf die 
Amoneburg geflihrt haben durfte. Gerade an i:ler Brucker 
Muhle tritt dem Fulle der Ambneburg vom Brucker Walde 
her eine Bodenschwelle entgegen, wodurch hi er das Ohm
tal eingeengt und die einzige bequeme und meist hoch
wasserfreie Dbergangsstelle auf der mehr als 15 km langen 
Strecke zwischen Homberg und Burgeln gebildet wurde. 

Auf dieselbe Stelle wurde der van Schumacher an
genommene Weg durch den Ebsdorfer Grund bei gerad
liniger Fortsetzung uber Wittelsberg und an Rolldorf 
(nordlich) und der Wenigenburg (sudlich) voriiber fuhren '). 
Die zweite Moglichkeit, dall Germanicus von Wittelsberg 
aus in der Richtung des alten "Selzerweges" die Ambne
burg nordwestlich umgangen und die Ohm bei Kirchhain 
iiberschritten hatte 2), halte ich flir ausgeschlossen. weil er 
dort das Ohmtal an einer weit breiteren Stelle halte durch
queren mussen, ganz abgesehen davoll, dal3 auch dieser 
Weg einen Eogen beschreiben wiirde, zu dem cler ilber 
die Brucker Muhle die Sehne bildet. 

Fur die hervorragende Bedentung, welche die einzig
artige Gestalt und Lage der Amoneburg fUr unsere Frage 
und ebenso fur alle U ntersuchungen uber die fruhmittel
alterlichen Verkehrsstrallen hat, die noch nicht die Existenz 
der spateren hessischen Hauptstadte Marburg und Giellen 
\Vie Kirchhains voraussetzen, kann ieh mich begniigen, 
auf die vorzugliche, durch Abbildungen illustrierte Cha
rakteristik Schumachers in der Mainzer Zeitschrift 3) und 
meine eigenen AusfUhrungen in der Vierteljahrsschrift Alt-

1) Die Benutzung des Weges Ubel' Griiningen und Mardorf in 
prahislorischer Ze it halt auch Schumacher (Mainzel' Zeitschrift S, 73) 
fUr zweifellos. Er ist geneigt zuzugestehen, "daB eine aus exploratores 
bestehende Seitenabteilung des rtimischen Heeres diesen Weg ge
nammen habe~' (a. a. O. S. 74). Andererseits bemerkt er selbst, daB 
"ffir die Wahl jenes einsameren Weges fiber Gruningen sich die tiber
raschende Ankunft an .der Eder anfilhren lasse, sodaB auch in Zu
kunft beiden Wegerichtungen Aufmerksamkeit zu schenken sei". Trotz
dem aber mochte er glauben, "daB del' Germanicuszug fiber Giefien 
statlfand" (5. 73). 

11 ) V gl. Mainzer Zeitschrift a. a. O. S. 75 . 
• ) M. Z. VlI S. 75. 

, 
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frankfurt ') sowie in dem Buch uber die sudliche VI' ettcran ' ) 
z.~ verweisen. An die militargeschichtlichc Bedeutung des 
Ubergangs an der Brucker Miihle abeT erinnert das zum 
Gedachtnis des zwischen Ferdinand von Braunschwcig und 
den Franzosen unteT den Marschallen d'Estrees und Soubise 
im siebenjahrigen Kriege gelieferten letzten Gefechtes und 
des von den genannten Feldherrn in der Miible abge
schlossenen Waffenstillstands dort erriehtete Denkmal'l. 

Von der Briieker ~J iihle aus liiJ.lt S c hum a c her den 
Germanicus in nordastlicher Richtung durch den Briicker 
Wald, dessen Hiigelgraber bereits Landan mit der ,.uralten 
Stra.£3e vom Rhein nach HessenH in Zusammenhang ge· 
braeht hat '), auf dieser nach Treysa ziehen. Den einstigen 
Verlauf dieser StraJ.le hat der mit der Topographie und 
Gesehiehte der Gegend woh! vertraute Pfarrer M a I km u s 
(ehemals in Neustadt bei Kirchhain) im einzelnen festzu
stellen versueht '). Er hat ihre Spuren im Briieker Wa!de 
an Plausdorf (10 Minuten ostlichl voruber bis zur Muneh
muhle verfolgt B). Von dort 109 sie nach ihm uber Allen
dorf die Hohe hinauf, wo sie als "Treyser StraJ.le" in 
mittelalterlichen Urkunden vorkommt. We iter astlich ist 
sie als Rasenweg erhalten, der 110ch heute als "HeerstraJ3e" 
bezeiehnet wird. Sie kreuzt die LandstraJ.le von Specks
winkel nach Neustadt etwa in der Mitte zwischen beiden 
Orten und zieht von diesem Punkte aus geradlinig bis ZUT 

ehaussee von Momberg naeh Neustadt. Jenseits der letz-

' ) II 1910 S. 38 . 
• ) S. 22. 'j Vg!. Milleilungen des V. f. h. G. u. L. Jahrg. 1912/13 S. 82 fL 
~ Georg Landau, Beschreibung des Kurfiirstentl,lms Hessen 18,1-2 

S.417. VgL Pinder S. 1.9 II[ und Tafel [ Nr. 13; Periodische Bliitlcr 
1853 Nr. 2. DaB die SlraBe auch hier "WeinstraBe" gtnannl \Vird, 
wie Scbumacher a. a. O. S. 75 bemerkl, isl an sich keio Beweis daWr, 
daB sie eine Fortsetztmg del' wetterauischen WeinstraBe ist, so wenig, 
\Vie del' gleiche Name fiir die von Brerner westlich von GieBen und 
Marburg verfolgte alte StraBe, die mit del' durch den Briicker Wald 
in keinem Zusammenha.ng stehen kaon, den Ausschlag gibt. 

') Vg!. MitteBungen des V. f. h. G. u. L. 1883 S. LX-LXV und 
Chronik del' Stadt Neustadl 1904 mit Karte, S. 10 fT. 

6) Die von Landau erwahnte Grabhugelgruppe liegt etwas ab
seits von dem von Malkmus angenommenen alten We~e an dem Vizinal
wege nach Niederklein, wo sie auch aur dem MeBbschblatte Amone
burg richtig eingetragen ist. In del' von Malkmus angegebenen Rich
tung ziehl quer durch die rechtwinkelig sith kreuzenden neueren 
Schneisen ein Waldweg, an dem Schumacher und der Vel'Cassel' bet 
einer gemeinsamen Absuchung des Waldes im Sommer 1915 drti ziem ... 
Iich verIlachte HUgel fandeu. 
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teren biegt der Feldweg, den die Bewohner heute die 
,,1lecrstraBe" ncnncn, allmahlich in eine mehr 6stlichc 
Richtung ein, urn am Ostrande des oberhalb der Ried
muhle gelegenen \V"ldchens entlang den Ausgang des 
I\!omberger "'iesentalchens in das Tal der Wiera in sanf
terem Abstiege zu errelchen. Die StraBe scheint fruher 
geradlinig weiter gezogcn zu sein und das genannte Talchen 
nahc der Riedmuhle gekreuzt zu haben, urn jenseits am 
Abhange der "Hardt" entlang, ohne 'Viera zu beruhren 
nach dem \Vestende von Treysa zu verlaufen. Denn da, 
wo bei geradliniger Verlangerung die HeerstraBe aus dem 
genanntcn vValdchen hcraustreten muBte, la13t sich ein 
ehemaliger Hohlweg erkennen, dem jenseits des Talchens 
unterhalb des Hardtwaldes ein tie fer \VasserriB entspricht, 
die letzte Spur der einst hier zurn Tiilchen herabkommenden 
StraBe von Treysa nach der Riedmflhle '). Ob dieser StraBen
abschnitt aber die HeerstraBe bereits in vorgeschichtlicher 
Zeit oder erst im I\!ittelalter fortsetzte, bleibt un sic her. 
Malkmus hat auf seiner Kartenskizze den Weg an die 
mittelalterliche StraBe Kirchhain - Langenstein - Erksdorf
Speckswinkel-Momberg angeschlossen, die nahe der Ried
muhle mit der HeerstraBe zusammentraf. Nach dem Text 
(S. 41 f.) ist es aber keinem Zweife! unterworfen, daB er 
das Stuck Riedmtihle- Treysa auch als Fortsetzung der 
IleerstraBe ansieht, die durch jene von den Landgrafen 
\'on Hessen zur Verbindung ihrer Hauptstadte KasseJound 
Marburg unter Vermeidung Mainzischer Gebiete angelegte 
StraBe ersetzt wurde '). 

Die alteren hessischen Historiker sind ubereinstim
mend der A nsicht, daB die alteste vom Rhein nach Hessen 
und weiterhin zur We,er ftihrende lIeer- und Handels
straBe tiber Treysa und den Spies ging'), die Waldlticke 
zwischen dem "Loh" und dem "Kampferholz" 10 km nord
ostlich von Tre),sa, in der noch ein alter \Vartturm an die 
Zeit erinnert, da hier an der Grenze des OberJahngaus 
und des frankischen Hessengaus, spater der Lande Ober
und Niederhessen, an einem Schlag der Wegezoll erhoben 

I) Neben der Riedmlihle laBt Malkmus die (mittelalterliche) lleer
slra6e den feuchten Wiesengrund auf einem Kniippeldamm liber
schreilen. \'gl. Mitteilungen a. a. O. S. LXII. 

Sj Vgl. .Malkmus, Ckronik von Neustadt S. 42 . 
• ) So von den ~eueren u. a. auch Schenk zu Schweinsberg, Die 

Hessenfurt in der Welterau. Corr~spondenzblatt des Gesamlvereins 
der deutschen Geschichtsvereine XXII 1874 S. 60. 
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wurde I). Reste einer alten Stra13e si eh! man noch in Ge
stalt miteinander verbundener Hohlen zwischen dem Nord
bahnhof von Ziegenhain und Leimsfeld wie zwisehen diesem 
Dode und dem Spies. Zwischen beiden Absehnitten liegt 
westlich und slidlich das feuchte Wiesengelande des "Leims
felder Teiches", welches heute die Stra13e von Ziegenhain 
nach Leimsfeld auf einem Steindamm durchquert. 

"Dureh den Leimsfelder Teieh" 109 naeh Landau die 
alte Stralle 2). Dasselbe Ziel konnte man von dem Ende 
der Heerstra13e an der Riedmiihle aus auch auf einem 
klirzeren Wege erreiehen, ohne die Stelle der heutigen Stadt 
Treysa zu beriihren. Van Wiera ftihrt in genauer Ver
langerung der Heerstra13e das erste kurze Stliek der 
Chaussee naeh Wasenberg in tiefem Einsehnitt das steile 
ostliehc H oehufer des Wieratals hinauf. Ihn setzt, wahrend 
die Chaussee bald reehtwinkelig naeh Sliden abbiegt, ein 
alter Weg fort, der, auf der Generalstabskarte (I: 1()()()(){)) 
noeh als "alte Landstra13e" bezeiehnet, naeh dem Sehafhof 
gegenliber Ziegenhain flihrt. Seine Riehtung wird jenseits 
der Sehwalm dureh die oben erwahnte Chaussee von Ziegen
hain nach Leimsfeld wieder aufgenommen. Die Notwen
digkeit eines Dberganges tiber die Schwalm wiirde dieser 
'Veg mit dem uber Treysa gemein gehabt haben. 

Dber den Spies und weiterhin in der Richtung der 
Landstralle Ziegenhain - Kassel liell Dun c k e r den Ger
marricus liber Wabern bei Nieder-Mollrieh die Eder er
reiehen '), nieht bestimmt dureh arehaologisehe Funde, son-

I) Vgl. Landau, Del' Spiefl in del' Zeitschrift fGr hess. Gesch. u. 
L. n 1860 S. 157 ff.) bes. S. lo9. Del' Name bezeichnel ursprlinglich das 
ganze Waldgebiet, von welchem das nLoh" westlich van del' LGcke 
und del' alten Stral3e im Oberlahngau, das )1Kampferholz" und der 
"KornbergU ostlich im frankischen Hessengau lagen. Ersl spater ging 
die Bezeichnung auf die seit dem Anfange des 15. Jahrhunderts er
wahnte Warte tiber. Vg!. Landau a. a. O. S. 158. Zu den Beweisen, 
daB Spies ofters als Name von Waldcrn vorkommt, hatte Landau 
auch den Roder- (urspriinglich Rieder-) Spies anfUhren konnen, die 
von Kiefern bedeckte flache Dune zwischen Frankfurt, Seckbach und 
Mainkur. Was die Schreibung Spies oder Spielj betrifft. so ist die 
erstere Form heute infolge der Aufnahme in das Me6lischblatt (2922) 
und die Generalstabskarte (434) wobl als die offizielle anzusehen. 

2) V~l. Landau, Der SpieS S. 171 und Zeitschrift fUr deutsche 
Kulturgeschichte, Niirnberg 1856 und 1857 S.579. Von den bei Landau 
an der erslgenannlen Stelle erwahnten Fortsetzungen der SlraBe nach 
Frielendorf kommt nul' die Gber Spieskappel in Betracht, an der im 
12. Jahrhundert das Pramonstratenserkloster gegrundet wurde. Der 
in dieser Richtung hinabfUhrende Feldweg wird bald zur tief ein
geschnittenen Hohle und HiI3t dadurch sein hohes Alter erkennen. 

') Vgl. Geschichte der Chatten S. 88. 
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dern weil dieser Weg die Romer direkt in die Gegend 
von Gudensberg und 1faden gefuhrt hatte, wo man damals 
noch Mattium, das "caput gentis" (Chattorum) suchte. Es 
ist immerhin von Interesse, daB zu beiden Seiten der an
gedeutcten Linie si ch auffallend viele Grabhugelgruppen 
aneinanderreihen: unmittelbar unterhalb des Spies im Loh
",aid I), am Sudabhange des Sendberges westlich von Frielen
dorf '), bei Dillich und nordwestlich von Lembach 3). 

La n d a u laBt die rheinische HeerstraBe von Frielen
dorf uber Homberg nach der "Ederbrucke" bei Alten
burg') und dann weiter uber Felsberg, BOddiger, Neuen
brunslar usw. nach Kassel ziehen. Das durfte bis zur Eder 
eine mittelalterliche Korrcktur der alteren Linie ge\Vese~ 
sein, durch die man vermittelst einer doppelten Ausbiegu~g 
die althessische Burg und Stadt IIomberg berubrte .und 
einen Gbcrgang uber die Schwalm kurz vor ihre, £in
mundung in die Eder vermied. Der ausgezeichnete H .. enner 
alter StraBen in Hessen Dr. W. Lange nennt aufgrund 
des Studiums der alten kurhessischen Kartel: 50000 und 
eigener Beobachtungen eine "Vorderste StraBeU

, die von 
Verna (nOrdlich von Frielendorf und Spieskappel) uber 
(Lcmbach, Lendorf) Hebel nach der Schwalmfurt bei Harle 
und uber die Ederfurt zwischen Nieder-Mollrich und Alten
burg nach Lohre, Nieder-Vorschutz, Maden und Gudens
berg nordwlirts fuhrte. Der Abschnitt Verna- Lendorf 
wurde in der geradesten Linie vom Spies uber die Furt 
von Nieder-MOllrich nach dem in alien vorgeschichtlichen 
Period en besiedelten Becken von Kasselliegen. Die scharfe 
Biegung von Lendorf uber Harie nach Lohre scheint aber 
durch die beiden Furten nicht genugend begrundet, son
dern mehr durch die bereits bestehenden Dorfer bedingt. 

1) Ygl. Landau, Kurf. lIessen S.448. NKher bezeichnet die Stelle 
Schneider, Wanderbiicher III S. 143: "im FOl'slort Loh". In dem dieht 
verwachsenen jungen Holze sind heule wohl groBe Unebenheiten des 
Bodens, aber keine ausgesproehenen HUgelgrKber zu erkennen . 

• ) Vg!. Landau a. a. O. S. 447. 
I) Vgl. Pinder, Beriehl S. 4, 15, 19 und Tafel H. Cber Dillich 

ehendorl S. 14 nach Rommel. 
t) \ tgl. KurC. Hessen S. 274: "Cber die Edder ruhrte hier (bei 

Altenburg) ehemals eine Briickc, iiber welche die alte Frankfurter 
SlraBe zog". Da Landau S. 276 bei Nieder-Mollrich "die Frankfurter 
Slra3e miLtelsl einer Holzuriicke liber die Edder ruhren" WJ3t, so er
gibt sieh aus der Vergleichung beider Stellen und anderen Erwiihnungen, 
{taB er unter der hei Altenburg genannten "aIten Frankfurter StraBe" 
die "uralte StraBe vom Rhein naeh Hessen" (5. -i17) versleht, die er 
von der neuen "Frankfurter SlraBe" unterscbeidet. 
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DaB die "Rheinisch-Hessische Hcerstralile" in ihrer altesten 
Gestalt die durch diese verschiedenen "alten StraIDen" an
,.edeutete Richtung nach der unteren Fulda und der Weser 
einhielt, durfte keinern Zweifel unterliegen. Ihre genaue 
Linie zu bestimmen scheint mir vorlaufig nicht moglich. 

Nordlich der Eder war man auf die hreite Lucke 
zwischen den Auslaufern des Langenberges und des Ha
bichtswaldes einerseits und den dicht an die Eder heran
tretenden Fuldabergen andererseits angewiesen. Wenn 
aber Germanicus auf seinem Chattenfeldzuge, \Vie wir an
nehmen, im ganzen oer alten H eerstra.ti3e gefolgt war, so 
ist damit nicht gesagt, dalil er ihr auch auf diesem nord
ljchen Abschnitte treu blieb. 

.... Hat man, wie wir sahen, fruher das ersichtliche Ziel , 
des,Feldzuges, Mattium, im ostlichsten Teile des frucht
barett Landstriches gesucht, der, vOn dem Waldeckischen 
Berglande und dem Langenberge im Westcn und Norden, 
von der Eder im Suden und Osten begrenzt, das altere 
Zentrum des Hessen- wie des Chattenlandes gebildet hat, 
so ist durch die erfolgreichen Ausgrabungen, welche der 
Verein fur hessische Geschichte und Landeskunde in den 
Jahren 1904-12 auf der A Ite n bu r g bei Ni ed e n ste in 
hat ausfiihren lassen, der Westen und Nordwesten des 
Landstrichs mehr in den Vordergrund getreten. Dahin 
aber wiirde man beim Verharren auf der ob en beschrie· 
benen alten Rhein- WeserstralOe bis zur Eder nur verrnittelst 
einer ziemlich bedeutenden Ausbiegung nach Osten ge
langen, die man aus den oben angefUhrten Griinden fur 
den Germanicuszug nur dann annehmen kann, wenn kein 
naherer Weg ohne allzu groBe Schwierigkeiten zur Ver
fugung stand. Dieser Gedanke hat wohl Schumacher 
veranlaBt, den romischen Feldherrn ven Treysa an, wo 
die Schwalm rechtwinkelig in eine nordliche Richtung 
ubergeht, diesem Flusse bis zu dem EngpaB von Kersten
hausen folgen und jenseits des letzteren in ziemlich gerad
liniger Veriangeiung der bisher eingehaltenen Richtung 
die Eder bei Fritzlar erreichen zu lassen. Er hat das 
Schwalmtal auf dieser Strecke begangen und fur Truppen
bewegungen geeignet befullden. Die Frage, ob die dop
pelte Ausbiegung des Flusses zwischen Treysa, Rommers
hausen und Dittershausen vermittelst eines zweimaligen 
Uberganges durch Furten in der Gegend der heutigen 
Briicken abgeschnitten oder durch eine ziemlich weite 
Ausbiegung nach Westen umgangen worden sei, laJilt er 

• 
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unerortert 1). W eiterhin hat er, besonders zwisch en Ditters
hausen u nd Schlierbach .. auf dem Plateau des niedrigen 
w estlichen T al randes" .. t rotz der Verkoppelun g liberal! 
noch S puren einer alten Straf3e" erkan nt 2). In dem fru cht
baren Lowensteiner Grund wurde sie ein Gebiet uralte r 
Besiedelung durchzogen haben, w ie das U rnenfeld van 
R eptig S) und noch mehr die slidostlich van Niederurf ge
fu ndenen W ohnstatten aus der jiingeren Steinzeit beweisen, 
deren Spuren langere Zeit fur R este eines zerst6rten U rnen
feldes angesehen und infolgedessen nicht in ihrer Bedeu
tung fO r die Besiedelungsgeschichte Kurhessens erkannt 
word en sind 4). • 

Bei Zwesten wurde mit diesem W ege die oben e r
wiihnte mittelalterliche StraBe von J esberg her zusam men
getroffe n sein und mit ihm am Ufer des Flusses durch 
den EngpaB bei Kerstenhausen das offene Gelande zw ischen 
der unteren Schwalm und der Eder erreicht hab en . 

.. Unter dem Dorfe (Kerstenhausenl teil t sich die F ra nk-

1) Die Sehne zwischen Treysa und der Briicke bei Dittershausen 
betragt 21/2 km, der aur dem trackenen Gelande zu beschreibende 
Bagen mehr als 5 km. Tralzdem dGrfte die alte StraBe auf diesem 
verlaufen sein, nicht nur \vegen der Gefahren, die eine Durch
querung des sehr zerkliiftelen Geliindes der heutigen Stadt Treysa 
mit dem nordwestlich vorliegenden Schwalmberge hot, sondern auch 
weil sich vam SGdfu/3e der Hohe auf der heute die Anstalt Hephata 
Iiegt, liber diese hinweg und dann in eioem ziemlich gleichmaBigen 
Abstande van 200- 500 m van dcm Schwalmbogen bis zum J(atzenbach 
ununlerbrochen Spuren eines allen Wege~ in Gestalt van Hohlen und 
Terrassen erkennen lassen, welch en von dem genannten Punkte aus 
nach dem Si.idende van Schlierbnch iihnliche Erscheinungen entsprechen, 
die vermuten lassen, daB hier die ostliche Ausbiegung der Schwalm 
Uber Allendorf durch einen ziemJich geradJinigen Weg augeschnitten 
wurde. Nach einer l\Iitteill1ng Dr . . Lange's wird dieses Stuck des 
Weges aIs "alte Sb'aJ3e" bezeichnet. 

' ) A. a. O. S. 76. 
,) VgJ. Milteil. d. V. r. h. G. u. L. 1890 S. CCXXVIVI. 
' ) V~l. l\Iilteilungen a. a. O. S. CCXXV I und VIL Ferner Mitteil. 

1899 '1900 S. 60. Zeitschr. d. V. f. h. G. u. L. N. F. 12. SuppJ. 1898 S.20. 
Nach einer im Jahre 1904 unter Leitung des Generals Eisentraut vor
genommenen neuen Durchgrabung der Fundstiitte erkannte Boehlau, 
daB cs sich urn "neolithische Wohnstiilten" handelte, und daB die 
Scherben .,der in unserer Gegend sehr spiirlich vertretenen Band
keramik" angehol'len. Vgl. Mitteil. lD045 S. 52. Die im Kasseler 
Museum aufbewahrlen Fundstilcke lassen in Verbindunr; mit den An
gab en der Finder keinen Zweifel darUbel', daB die Niederlassuhg so· 
wahl hinsichtlich del' Wahngruben aIs besonders ihres keramischen 
Inhalles durchaus den bei Hanau und Frankfurt wie bei Gottingen und 
Kassel (Niedervellmar) einige Jahre spater entdeckten entsprochen 
haben. 
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furter StraBe in zwei Arme. von denen der eine auf Fritzlar, 
der and ere auf Wabern flihrt", sagt Landau in seiner Be
sehreibung des Kurfurstentums Hessen (S. 238). Der letz
tere Arm ist nach seiner Richtung die Fortsetzung der 
Frankfurter Stralile. Dem entsprieht es, daB von ihm bei 
Kleinenglis ein Kreuz an den Herzog Friedrich von Braun
sehweig erinnert, der im Jabre HOO n. Ch. auf dem Ruek
wege von Frankfurt durch Vasallen des Gegners seiner 
Thronbewerbung, des K.urfi.irsten yon Mainz, ermordet 
wurde. Bei Zennern hie13 diese alte Strafi3e nach Landau 
(S.230) der "Rennweg". Sie ubersehritt naeh Sehumaeher, 
nach dem sie "sicherlich sehon eine vorromische Fern
straBe" war, bei Nieder-MOllrich die Eder und fUhrte "in 
der Riehtung der heutigen Kasseler StraBe, aber keines
wegs mit ihr zusammenfallend, uber I(assel in das Weser
tal". Sehumaeher halt demnaeh diesen Arm fur die Fort
setzung der von ihm von der Brucker Muhle uber Treysa 
verfolgten alten StraBe. Diese ist ihm identisch mit der 
vorgeschichtlichen HauptstraBe vom Rhein zur V\T eser, die 
jenseits des Ederuberganges bei Nieder-lIIollrich zusammen
fallt mit der von Landau und Duncker angenommencn 
Linie uber den Spies I). Fur den vorgeschichtlichen Ur
sprung des StraJi3enstiickes zwischen I{erstenhausen und 
Nieder-Mollrich Mtte er auf ein im J ahre 1803 beim StraBen
bau zwischen Kerstenhausen und Kleinenglis bei Stein 122 
gefundenes "H iinengrab und U rnen" verweisen konnen 2). 

Fur den Weg, anf dem Germanieus gegen Mattium 
zog, halt aber aueh Sebumacher (S. 76) den Arm, der 
"uber malilige ErhOhungen in der Richtung der heutigen 
StraBe naeh Fritzlar und weiterhin in das Herz des Chatten
landes, vor allcm naeh Gudensberg und zur Altenburg 
bei Niedenstein fUhrte, wo auch das Caput Chattorum 
(Mattium) sein durfte". Man darf aus diesen \Vorten wohl 
schlielilen, dalil der Verfasser dureh die heute herrsehend 
gewordene Ansieht uber die Log-e des Hauptortes der 
Chatten bestimmt worden ist, die ]Marschlinie des romischen 

I) Landau laBt freilich a. a. O. S. 239 Zennern "an der alten 
SlraBe vom Rhein, dem sogen. Rennwe~" licgen, womil kein anderer 
als der S. 2;:)8 von ihm als cin Arm der "Frankfurter Sl1'a13e" bc
zeichnete Weg von Kel'stenhausen gemeint sein kann. Die Bezeich
nung 1St hier irrefiihrend, da er an alien anderen Stellen die ilbcr 
den Spies fUhrende Linie als "die alte SlraBe vom Rhein nach Hessen" 
bezeichnet. 

:I) VgJ. Zeilschr. f. hess. Gesch. u. L. VlH 97. Auf diesen Fund 
weisl mich W. Lange hin. ,v 
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Heeres in der van ihm angegebenen Richtung zu suchen, 
woraus sieh dann die Festlegung des letzten Absehnittes 
von selbst ergab. leh bin aus demselben Grunde, und, 
weil ieh aus der oben angegebenen Erklarung der Tacitus
stelle die Notwcndigkeit erkanntc, van den etwa vorhan
denen Wegen bei sonst gleiellen Eigensehaften den kur
zesten zu wahlen, Zll den gleichen Folgerungen gekommen. 
Einc nahere Betraehtung des Weges hat aber einige Zweifel 
uber die Riehtigkeit der Annahme erweekt. 

Zunachst erschien cs mir ftir cin romisches Reer be
denklieh, so nahe dem Herzen des bedrohten Volkes, die 
Talenge van Kerstenhausen zu durchziehen, weIche auf 
der Sudseite dureh den Kuhberg und nordlieh dureh die 
sehon dUTch ihren Kamen auf eine vorgeschichtliche Be
festigung hinweisende Ilundsburg beherrseht wird '). Dazu 
kommt, dall aueh die Altenburg z\Visehen Romersberg
und Nicderurf auf der mit Bestimmtheit eine alte Wall
burl' crkannt ist ' ), und die Landsburg bei Sehlierbaeh und 
A llendorf, auf der man ebenfalls eine solehe annimmt '), 
dieht an das reehte Ufer der Sehwalm und die den FJull 
auf der anderen Seite begleitenden Stralle herantreten. 
'Varen diese zweifellos im Chattenlande gelegenen Platze 
urn den Anfang unserer Zeitrechnung besetzt oder wurden 
sic, was wahrscheinlicher ware, als Fluchtburgen benutzt, 
so wurden \Vir eine Verfolgung- dieses Weges mit Ruek
siebt auf den oben allseinandcrgesetzten Charakter des 
FeJdzllges als unwahrseheinlieh betraehten. Man kann 
daher zweifelhaft sein, ob man den Weg von "Viera tiber 
den Spies oder den iiber Treysa direkt nordlieh naeh Fritzlar 
fiihrenden als die \Vahrseheinliehe Anmarsehlinie des Ger
manicus annehmen solI 4). 

1) \' gl. W. Lnn{ie, Ilessen in vor- und frtihgeschichtlicher Zeit 
in C.l-leUlcrs Hessischer Landes- und Volkskunde Bd. I 1 S. 310 und 316. 

' ) Vgl. ~lllteilungen des hess. Geschichlsvereins 1900) I und 
Hessenland 1001. 13 S. 179. 

' ) W. Lange, nach brieflicher Mitteilung. 
4 ~lan kunnte auch damn den ken , doll das rumische lIeer ost

lich von der Kette von Bergen und 1I0!Jenztigen marschiert sei, die 
den Lowensteiner Grund von dem f1aclwren Geliinoe zwischen Zit'gen
lInin und Frilzlar trennen. Dieser Weg wtirde, da er die Biegungen 
der Schwalm abschnilte, klirzer sein als der durch den Lowcnsteiner 
Grund, aber er wiirde zwei Schwalmilberl,!.ange, bei Treysa und Klein
engli s, voraussetzen. Auch fchlt es in dieser Richtllng zwar nicht an 
vorgeschichtlichen FundstaUt:n wie die Grabhiigel bei Trockenerfurlh 
(Pinder, Berichl S. 19 IY und S. 14 mil Tare! 11 00) und die Hugel 
und Sleinkammergraber im F'rilzlarer Stadtwalde (Pinder S.19 IV und 
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Ma ttium. 

Wenn es sUdlich der Eder infolge der noch unge
ntigenden Durchforschung Niederhess€ns nach Bodenfunden 
schwer ist, sich Uber die Richtung vorgeschichtlicher StraBen 
ein sicheres UrteH zu bilden, so macht nordlich des Flusses, 
an dem nach Tacitus' Bericht die Chatten ihren Hauptort 
gegen die Romer zu verteidigen suchten, die groBe ~Jenge 
vorgeschichtlicher Funde die "Vahl schwierig. Sind doch 
in dem GeHinde zwischen der Fulda und der unteren Eder 
nebst den sie begleitenden H6hen einerseits, dem Rande 
des "Vildunger Berglandes andererseits, von dem ostlich 
gerichteten Laufe der Eder bis zum Langenberge, auf 
einem Gebiete ven etwa 4 Quadratmeilen, mchr als ein 
Dutzcnd vorgeschichtlicher Ansiedelungcn durch teilweise 
zahlreiche Grabfunde und starke Befestigungen nachge
wiesen. Von diesen Stellen liegt der groBte Teil naher 
der Ostgrenze des Gebietes, wo, wie wir sahen, der alteste 
Verkehrsweg vom Rhein zur Weser verlaufen sein muS, 
doch ohne daB ihre Verbindung eine bestimmte StraBen
linie erkennen laBt 1). 

S. I) mit Tafel 11 ~8-4:!), wohl aber an sicheren Spuren eines altcn 
F'ernweges, Bei einer Bereisung dieses GeH;indes, die' der Verfas~er 
gemeinsam mit General Eisenlraut und Dr. Lange im Juni 1916 unler
nahm, wurde auch der alle Weg ins Auge gefalH, der mit ,"ermeidung 
del' Enge von Kerstenhallsen durch das Beq.{geUinde zwischen Zwesten 
(Belzigerode) und Fritzlar Ober das FOl'sthaus von Hothhelmshausen 
als "alte Bl'aunauer Slra6e" ziemlich geradlinig nach der Eder gegen
liber Fritzlar verHiuft. Etwa ~OO bez\~. 500 m ostlich von dem ge
nannten Forsthause wurden bei dies er Gele,genheit auf frisch abge
holztem Waldgebiete drei, \Vie es scheint, z. T. 110eh unhekannle Grah
hilgel gefunden. Andp.rerseits wurde festgestel!l, daB die von Pinder uot('1' 
Trockene1'furth angefiihrten Iliigel an del' Hardl slidOstlich von Romers
berg in ersichtlicher Beziehung stehen zu cinem alten Wege. del' in 
VerHingerung der Romel'sbe1'ge1' Landwehl' 6s11ich van dem oben el'
wii.hnten H6henzuge nach SUden verHiufL Van ihm vermutet W. Lange 
nach brieflicher :'tlilteilung, daB er sich stidlich van R6mersberg nach 
Westen wendete und libel' die Hohe hinweg einen Schwalmlibergang 
bel Bischhausen erreichle, urn dann in die SlraBe Schlierbach-Treysa 
einzulaufen. 

I) In diesem Teile del' Landschaft liegen folgende Fundsltitlen: 
1) Metze mil Steinkistengl'iibern. Vg!. Milleil. 1!111iJ2 S. 90, 2) Bcsse 
mil einem "chaltischcn Umenfeld". MilLpil. l!)().:i-/o S. 52, 3) Maden 
mit dem Malslein. Milteil. 18H3 S. XVlIl, 4) l\Iader Beide. GrabhLigel 
aus neolilhischer und spalerer Zeit. Vj.!;l. Landau, Kurf. TIessen S. 2·~2 .. n. 
Finder, Bericht S. 14, S. Hl mil Tafel H 55 und nu (falschJich TafelllI 
angegeben). Nach Boehlau Zeilschr. 12. Suppl.-Bd. gehorte ein Teil der 
gefundenen GefaBe del' schnurkeramischen Kullur del' jiingeren Sleinzeil 
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Neben den archaologischen Funden waren es bis var 
kurzem auch bezeichnende Namen, wie Maden, Gudens
berg und der benaehbarte Wodansberg, die als Beweise 
daWr angesehen wurden, daB in diesem ostliehen Teile 
der Landsehaft nieht nur Mattium, sondern aueh die 
wiehtigsten KultsUitten der Chatten gelegen haben. Seit
dem aber die Mehrzahl der Spraehforseher sieh zu der 
Ansieht bekehrt hat, daB nieht Maden od er der Mader 
Stein und die Mader Heide naeh den Gesetzen der 
Spraehentwiekelung mit Mattium in Verbindung gebraeht 
werden konnen, sondern der Name des Dorfes Metze, 
welches der westlichen Grenze des Landstriches naher 

• Hegt, hat sieh die Aufmerksamkeit der Lokalforseher diesem 
Teile umso mehr zugewendet, da die Entdeekungen auf 
der in der Nordwesteeke des in Betraeht kommenden Ge
bietes gelegenen Altenburg fast dazu zwangen, hier die 
Hauptbefestigungen der Chatten od er wenigstens des in 
der zentralen Landschaft wohnenden Teils dieses Volkes 
zu erkennen 1). Auf eine Beziehung der gewaltigen Wall
burg zu Metze schien auch der Umstand hinzuweisen, daB 
der dreifach gesicherte Haupteingang der ersteren am 
Sudostabhange liegt, also uber da~ jungere Stadtchen 
Niedenstein hiniiber nach Metze gerichtet ist. Eine Ver
langerung dieser Linie wiirde, entsprechend der heutigen 
LandstraBe von Metze uber Gudensberg, Maden und 
Nieder- Vorschutz, nach der Ederbiegung und der rheinisch
hessischen HeerstraBe fiihren. 

Aber aueh ein anderer AnschluB an die sudlichen 
Verkehrslinien ware denkbar, namlich in der Richtung 

an. 5) Grifte~Gudensbel'g, Grabhtigel. Vg!. Pinder, Bericht S. 14 und 
S. 19 mil Tarel 1I 53 und 54 (Wendelringe der Ilallslattzeil). 6) Gu
densberg "Von del' Gu6sUitte" (zerbrochenes Schwert u. a.). Vgl 
Pinder, Bericht S. 20 und Tafel III 19-21. 7} Gro6enritte: Ul'nenfeld 
und Huge!. Vgl. Pinder, Bericht S. 20 und S. 4: nebst Tafel In 18. 
Ganz in der Niihe liegen aur der anderen Seite der Eder die Fund
ode von Breitenau (pinder S. 12), Ellenberg (Pdi.hist. Zeitschr. V 3/4 
S. <lGl und Mitteil. 1908/9 S.20) wie del' Heiligenberg und del' Rhtinder 
Bet'g mil Ringwall (Prahisl. Zeitschr, V 460- 67). 

' ) Vg!. Mittei!. 1904/5 S. M, 1907/8 S. 88, 1909/10 S. 130, 1910/11 
S. 101- 127 mil Beilage 1 und n. Weitere Mitteilungen sind gemacht 
in den Berichlen der Romisch-Germanischen Kommission des Kaiserl. 
Al'chaologischen Instituts, welche die Ausgrabungen mit Geldbeitragen 
unlerstutzt hat, von 1906 S. 46 f., sowie im Romisch-Germanischen 
Korrespondenzblalt 1911 S. 7 .. 8 (Kropatschek). Ein zusammenfassender 
Beri cht mit Kade, Planen und Abbildungen ist erstattel in der Zeit
schrift f. h. G. u. L. Bd. 43 (N. F. 33) S.9-49 von Boehlau, Eisentraut, 
Hofmeister und Lange. 

~ C i L~~· ilr. Bd. GO. 8 
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der von Niedenstein uber Wichdorf und Kirchberg mit 
dem durch seine zahlreichen, aber noch nicht genugend 
erklarten Funde aus den fruhesten Zeiten der Vorgeschichte 
bekannten Wartberg nach Fritzlar 1). Dagegen fuhrt die 
durch ihre Geradlinigkeit und die Lage mehrerer vorge
schichtlicher Fundstellen teils unmittelbar neben ihr teils 
in ihrer Nahe ') sieh empfehlende StraBe von Fritzlar uber 
Haddamar, Lohne, Riede und Merxhausen an der Ruck
seite der Altenburg voruber und von dieser in ihrem nord
lichen Teile durch schwierig zu uberschreitendcs Gelande 
getrennt, durch die nordwestlichsten Teile des Chatten
landes nach cler unteren Diemel. 

Uber das Verhaltnis der Alten burg zu der an der 
SteJle von Metze vermuteten chattischen Siedelung kann 
man vorlaufig nur Vermutungen aufstellen. Fehlen doch 
fur die Existenz der letzteren uberhaupt noch alle archao
logischen Grundlagen, was besonders in einer verhaltnis
maBig so grundlich durchforschten und an Fundstatten so 
reichen Landschaft immerhin zu beachten ist. Aus der 
bloBen Namensgleichheit die Identitat des Platzes, der, 
"wenn er sich innerhalb der natu.rlichen verteidigungs
fahigen Grenzen hielt, ein kleiner Ort" gewesen sein 
muBte '), mit Mattium zu folgern, durfte zu kuhn sein. U mso 
ruehr \Vied man geneigt sein, in cler gewaltigen "Wall
burgH, die, etwas zuruckgelegen in dem das oben um
schriebene Gebiet im Norden begrenzenden Berglande, allen 

1) Der neben Kirchberg sich schrofT aus dem Tale des Ems
baches erhebende und in se in er Isolierlheit dOflpelt aufTallende Kegel 
des Wartberges ist durch die zahlreichen auf semem Gipfel und seinen 
Abhangen ausgegrabenen Reste aus prahistorischer ZeitJ daruntel' 
neben neolithischen Scherben auch solche jiingerer Perioden und eine 
keltische .Miinze, bekannt. Ober die Bedeutung der Anlage herrschen 
noeh verschiedene Ansichlen. Vgl. Mitteil. d. V. f. h. G. u. L. 1R76 
III S. 7 (pinder) und 1904/5 S. 52 (Boehlau) ; Pinder, Bericht S. 10/ 11 
und S. 19 IV mit Tare1 Il 1- 35. P. ReineckeJ ZeitschriIt fUr Ethno
logie XXXI 1899 Verhandl. S. 506 IT. 

2) Das erstere ist der Fall beziiglich der Funde van Haddamar 
(PinderJ Hericht S. 20J wohl ans der Hallstattzeit) und Riede (a. a. O. 
S. 15), das ietztere beim Warlberg und dem beriihmten neolithischen 
Grab von Ziischen. VgI. Zeilschr. f. h. G. u. L. N. F. 12. Snppl.-Bd. 
Joh. Boehlau und F. Frhr. van und zu Gilsa, Neolilhische Denkmaler 
in Hessen. S. 3 fT. und S. 13. 

3) Vgl. Zeitschr. r. h. G. u. L. a. a. O. S. 48 f. Aus der Namens
gleichheit mochte F. Koepp, Die Romer in Deutschland 11. Aufl. S.37J 
schlie6en, daB Metze J.die SUi.Ue des gottesdienstlichen Mittelpunkles 
des Chattengaues" war, wahrend auch er IJin der nahen Altenburg die 
zugehorige Fluchtbul'g" sieht. 
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Anforderungen an eine Flucbtburg fUr die Bewobner der 
Ebene genugte, mit Scbumacber das caput gentis Mat
tiurn lU sehen, durch dessen Einascherung Gerrnanicus die 
Aufgabe, die er sich bei seinem Zllge gestellt, erledigt zu 
baben glaubte, wesbalb er nach Verbeerung des offenen 
GeHlndes den Ruckzug nach dem Rhein antrat 1). Man 
wird dazu umsa mehr berechtigt sein, als sich auf dem 
geraumigen Plateau des Berges zahlreiche Unterkunfts
raume fUr eine langere, wenn auch nicht standige, Be· 
satzung gefunden haben und kunstvo!l hergestellte mit 
IIolzboblen verscbalte Zisternen, die eine Belagerung aus
zuhalten ermoglichten, besonders aber weil reicblicher 
Brandscbutt eine ZerstOrung des Platzes durcb Feuer er
kellnen laBt, die nach der Beschaffenheit der Fundstucke 
in der jungeren Latene-Zeit stattfand, d. h. eben in der 
Periode der rOmischen Angriffskriege gegen die Ger
manen. Sind diese SchluBfolgerungen berecbtigt, so fallen 
die Entdeckungen auf der Altenburg erbeblich ins Ge
wicht fur Scbumachers Annahme bezuglich der Marsch
linie des romischen Reeres zwischen Treysa und der Eder, 
ohne freilich die MOglicbkeit einer Benutzung der alten 
rheinischen HeerstraBe uber den Spies hinaus vollig aus
zuschlieBen 2). Wie ein Blick auf die Karte zeigt, liegt 
die Altenburg ebenso \Vie Fritzlar genau in der Verlange
rung des van Schumacher verfa1gten Weges, wenn man van 
der Ausbiegung durch den Lowensteiner Grund absiebt. 

J edenfalls aber liegt es nahe, mit Rucksicht auf 
die Lage der Altenburg in der Nordwestecke der Land
schaft, die nach Tacitus' Bericht a!lein fUr Mattium in Be
tracht kommen kann, den Schauplatz des von dem ro
mischen Historiker geschilderten Kampfes an der Adrana 
in der Gegend von Fritzlar zu sucben '). Dafur scheint 

1) Ann. c. 56: Caesar incenso Mattio (id genti caput) aperta 
popuJatus vertit ad Rhenum. Die ausdriicklich betonte Einascherung 
Mattiums und der Gegensatz zu der Verheerung des olTenen GeHindes 
sprechen gegen eine Beziehung des Ausdruekes aur die ganze Land
sehart mil Metze uod Maden und mr die Deutung als befestigten 
J lauptort. 

I) Laodau (Zeitschr. c. h. G. u. L. 11 1860 S. 171 ) nahm an, daB 
von dieser StraBe Seitenlinien von lIomberg nach Ober-Mollrich und 
Fritzlar mhrten. 

') Uber die IdentiUit der Adrana (Ton auf dem ersten A) mil 
dt"r Edt'r kann aus sprachlichen und sachlichen Griinden kein Zweifel 
beslehen. Vgl. l\1UlIenhofT, Deutsche Altertumskunde IV S. 407. Ebenso 
wenig dariiber, daB ein von Mainz gegen das Herz des Chattenlandes 
mnrschierendes IIcer den FluB nul' auf dem weslostlichen Abschnitle 

8" 
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aueh die Besehaffenheit der Siidgrenze des Gebietes zu 
sprechen, das man fUr Mattium im weitesten Sinne des 
Wortes in Anspruch nimmt. Diese Grenze wird auf def 
ganzen 12 km langen Streeke vom Ederdurehbrueh bei 
Btiraberg bis Altenburg dureh den FluB gebildet, der 
dann naeh reehtwinkeliger Biegung zwisehen Altenburg 
und Gensungen wiederum 10 km weit bis zur Vereinigung 
mit der Fulda aueh die Ostgrenze bezeiehnet. Wahrend 
aber auf dieser Streeke der Hohenrtieken, der die Eder 
zu der Biegung naeh Norden notigt, van seharf profilierten 
Gipfeln, wie dem Rhtinder Berg und dem Heiligenberg, 
tiberhoht ist, breitet sieh stidlieh van dem wesWstliehen 
Absehnitte die fruehtbare, tiel und in ihrem van der un
teren Sehwalm durehstromten ostlichen Teile vollkommen 
flaeh gelegenen Ebene van Wabern aus. Dagegen hat das 
Gebiet van Mattium den Charakter eines kleinen van ma
lerisehen Kegeln tiberhiihten und van seharf eingesehnit
tenen Wiesentalchen durehlurehten Plateaus. Sein Stid
rand zieht sieh van Lahre tiber Nieder- und Ober-Mollrieh 
ziemlieh gradlinig naeh Fritzlar ohne aufgesetzte Hahen, 
so daB .er van Narden her eben, van der Waberner Ebene 
aus als ein 30-50 m hoher Wall erseheint, an dem die 
Eder teils unmittelbar entlang flieBt, teils durch leichte 
Ausbiegungen, westlich van Nieder-Mollrich und stidlich 
van Ober-Mallrich, Raum fUr 5-600 m breite Wiesen
flachen laBt. Wie van einem groBen Podium aus kann 
und konnte man auf der ganzen Strecke die Waberner 
Ebene tiberblicken und jeden, sei es auf der .alten StraBe 
tiber Wabern und Nieder-Mollrich ad er an dem FuBe des 
westlichen Bergruckens entlang heranruckenden Feind er
kennen und ihm da entgegentreten, wo er den Ederiiber
gang versuchen wallte. 

Gleieh einer Bastian aber tritt der Felsen, auf dem 
Kloster und Stadt Fritzlar entstanden sind, noch einmal 
dicht an die Eder heran, nur durch eine flache Einsenkung 
getrennt van den sich von Westen iiber Geismar heran
drangenden Auslaufern des Berglandes 1). An zwei Stellen 
gestattet der Wall dureh leichte Einsenkungen verhaltnis-

zwischen seinem Auslritte aus dem Waldeckischen Berglande und seiner 
rechtwinkeligen Biegung bei Altenburg erreichen und iiherschrcilen 
konnle. 

1) Falschlich HiBt K. Rlibel, Die Franken S. 38, Fritzlar "am 
Fu!3e des Btirbergs" liegen, von dem es vielmehr fast :3 km entfernt 
und durch das hier ziemlich breite Edertal getrennt ist. 
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maBig bequemen Aufstieg: bei Nieder-Mollrich, wo die 
mittelalterliche StraBe von Frankfurt nach Kassel den FluS 
uberschritt, und dicht unterhalb von Fritzlar. Bei Kieder
Mollrich fallt etwa 80 Schritte unterhalb der heutigen 
Brucke eine Stromschnelle und neben ihr, naher dem nord
lichen Ufer, eine Kiesbank auf, die selbst hei dem hohen 
Wasserstande des Fruhlings 1915 als kleine Insel uber 
die Oberflache des Wassers ernporragte. DaB hier in al
terer Zeit der FluB durch· eine Furt uberschritten wurde, 
scheint auch daraus hervorzugehen, daB noch heute an den 
ostlichen Hausem des Dorfes entlang ein breiter Rasen
weg, der wohl als Pferdeschwernrne benutzt wird, in das 
FluSbett fuhrt. 

Ahnlich macht sich auch etwa 200 Schritte unterhalb 
der Brucke von Fritzlar eine seichtere Stelle irn FluS be
merkhar. Sie entspricht der erwahnten Einsenkung des 
Plateaurandes sudlich von der "Casseler Warte" und liegt 
zugleich in der Verlangerung der StraBe von Kersten
hausen nach Fritzlar, die erst beirn Bahnhof links abhiegt, 
urn zur Brucke und zur Stadt zu fuhren. Auch hier durfte 
der alteste Obergang unterhalb der heutigen Brucke ge
legen haben. 

Schurnacher, der das Ederufer sowohl bei Fritzlar 
als bei Nieder-Mollrich "bei dern selten niedrigen Wasser
stande des Sommers 1911 abgesucht hat", entscheidet sich 
fUr Fritzlar und glauht sogar 170 rn unterhalb der jetzigen 
Brucke - also wohl an der oben erwahnten Stelle -
Pfahle einer alten gefunden zu hahen, die er rnit der An
lage des Germanicus in Zusammenhang zu bringen geneigt 
zu sein scheintI). 

Ob es rnoglich ist, auf archaologischern Wege die 
Bruckenstelle genau festzustellen, rnag dahin gestellt bleiben. 
AIs indirekten Beweis fUr die Ansicht, daJil der von Tacitus 
erzahlte Vorgang sich beim heutigen Fritzlar abgespielt 
hat, kann man aber die groJile Bedeutung anfuhren, die 
der Platz mit den beiden benachbarten Orten Buraberg 
und Geismar zur Zeit der Missionsreisen des Bonifatius 
hatte 2). Der groile Angelsachse, der auszog, das Hessen
volk der geistlichen Herrschaft Roms zu unterwerfen, war 

') A. a. o. S. 76 . 
• ) Vg!. Vierteljahrsschrift Altfrankfurt 19\0 S. 3A (G. lVollT). Ein

gehender hat dann Schumacher a. a. O. S. 76 dit' flir die Reise dps 
Boniralius in Betrachl kommenden Ortlichkeiten beschrieben nnd durch 
photographische Aufnahmen erHtntert. 

• 

• 
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jenseits der ehemaligen Grenzen des romischen Reiches 
auf diesel ben vorgeschichtlichen Wege angewiesen wie 
mehr als ein halbes J ahrtausend fruher der Casar, der die 
Vorfahren des tapferen Volkes abschrecken wollte von 
dem Versuche. seinen Planen zur Ausbreitung des ro
mischen Imperiums entgegen zu treteo. Denn wenn es 
wahr ist, was nie hrHte bestritten werden soIlen, daB cler 
Name Hessen nur die Chatten auf einer spateren Ent
wickelungsstufe bezeichnet '), so liegt es nahe, wenigstens 
das sakrale Zentrum des Volkes bereits da anzunehmen, 
wo Bonifatius den entscheidenden Schlag gegen das be
reits altersschwach gewordene Heidentum fuhrte 2) und wo 
er an den Stellen, an denen bis dahin die Chatten-Hessen 
Wodan und Donar verehrt hatten, christliche Kapellen 
als Grundlagen fUr das Bistum Buraberg und das Kloster 
Fritzlar erbaute. 

In erster Linie sind aber ma13gebend die archaolo
gischen Funde und das Zusammenstimmen der topogra
phischen Verhaltnisse rnit den Andeutungen des Tacitus, 
der fUr unsere Frage die gesamte antike Literatur fast 
allein vertritt. Nun konnte man sagen, da13 die in den 
zahlreichen Grabern und Wohnstatten gefundenen Gegen
stande zurn gro13ten Teil nicht, wie die auf der Altenburg 
zu Tage gefOrderten, der spaten Latime-Zeit angeMren, 
sondern teils der alteren Eisen- und cler Bronzezeit, teils 
sogar der jungeren Steinzeit. Fur die an den alten Stra13en 
gefundenen Anlagen fallt dieser U mstand wenig ins Ge
wicht. Denn auch fur Ober- und Niederhessen durfte die 

1) Davon ist die vielbestrittene Frage iiber den sprachlichen 
Zusammenhang der Namen Hessen und Chatten unabhangig. Vgl. da
ruber Duncker, Gesch. der Chatten S. 247 (23) ff. Flir die Gleich
setzung der beiden Worter ist neuerdings gegen Braune Olto Bremer, 
Ethnographie der germanischen SUimme S. 182 (916) Anm. 2 einge
treten. Auch er betont aber unabhangig van dies er Frage, daB "die 
Hessen historisch vollkommen identisch mit den Chatten" seien. Auch 
Mlillenhoff sagte (Deutsche Altertumskunde IV 407) : "Die Chatten sind 
die aUen Hessen". Gegen die Ahleitung des Wortes Hessi van Chatti 
ist nach Vilmars Vorgang auch P. Vogt (Kleine Beilrage zur Geschichte 
der Chatten im Programm des Wilhelmsgymnasiums, Cassel 1901 S. 4) 
eingetreten. Dagegen halt er die Entwickelung aus der ofters vor
kommenden Form Catthi, Chatthi u. a. (vgl. Riese, Das rheinische 
Germanien in der antiken Literatur 1892 Regisler S. 469) mil Miillen
hoff flir moglich. Die historische IdentiUit der Chatten und Hessen 
ist auch ihm zweifellos. 

2) Geismar, wo Bonifatius die Donnereiche gefaUt haben soU, 
liegt der Bliraburg gcgenuber, van dieser 2 km, van Fritzlar 11/2 km 
entfernt. 
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and er warts gemachte Beobachtung gelten, dall die durch 
Funde nachgewiesenen vorgeschichtlichen Verkehrswege 
zum grollten Teil von der neolithischen Zeit an bestanden 
haben. Dalur spricht die Tatsache, dall an ihnen entlang 
sich oft Graber aus aIlen Perioden aneinanderreihen. Daher 
kommt es, \Vie schon oben angedeutet wurde, fUr den Be
weis des vorgeschichtlichen Ursprungs einer alten Stralle 
nicht darauf an, welcher Zeit die an ihr liegenden Graber 
und Niederlassungen angehllren. 

Anders verhalt cs sich mit den in der Umgebung 
van Fritzlar, Niedenstein und Metze zerstreuten Fund
statten. Sie kbnnen, saweit sie der neolithischen Zeit an
gehoren, wie die Grabkammern van Zuschen und Fritzlar, 
die NiederIassungen aul dem Lamsberg bei Gudensberg 
und aul dem Wartberg, auch einige Grabhugel auf der Mader 
Heide u. a. nur zum Beweise dafur angefOhrt werden, da13 die 
fruchtbare Ebene, von deren Kegelbergen wohl neben der 
Altenburg noch andere befestigt waren ' ), bereits in der 
fruhesten Zeit, fur die hier das Dasein van Menschen nach
gewiesen ist, zur Besiedelung aufgefordert hat. Was von 
den in den Grabern von Fritzlar, Haddamar und Riede, 
von Maden und Dissen, Grilte u. a., besonders auf dem 
Urnenfelde von Besse, auf die Rechnung der Chatten ge
setzt werden mull, lallt sich bei dem heutigen Stande der 
Forschung uber die Geschichte des Volkes noch nicht be
stimmen. Weitere Aufklarung ist auch hier nur van einer 
systematischen Fortsetzung der Bodenforschung zu erhoffen, 
von ihr aber auch mit Sicherheit zu erwarten. 

Riickzug und spatere Unternehmungen. 

Zur vollstandigen Erledigung des Themas geMrt 
auch ein Eingehen auf die Frage, auf welchem Wege 
Germanicus nach dem Rhein zuriickgekehrt ist. An der 

I) Auf dem IGirtchen, welches der Kasseler Verein dem zusam
menfassenden ~ericht liher die Aus~rabung.en auf der Altenburg bei
gegeben hat (Zeltschr. f. h. G. u. L. Bd. 43), smd - abgesehen von den 
Ringwallen auf den ostlichen AusHiufern des Langenberges (Hirzstein, 
Bilstein und Burg bei GroBenritte) - noch folgende Stellen roit dem 
Zeichen fUr Wallburgen versehen: Heiligenberg (siidlich von Altendorf), 
Lohner Kopf und Odenberg bei Gudensberg. Sie waren aber, wie 
S. 11 /12 bemerkt wird , kJeiner und hatten woh1 mehr lokale Be
deutung. Ihre Lage und Verteilung scheinl fUr das Vorhandensein 
der heutigen Dorfer, jedenfaUs aber fUr eine dichte Besiede\ung des 
Landslriches zur Zeit ihrer Entstehung zu sprechen. 
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oben angefGhrten Stelle, wo von der Aufgabe des Apronius, 
die rUckwartigen Wegverbindungen in Stand zu setzen, , 
die Rede ist, heiBt es wOrtlich: "nam (rarum illi coelo) 
siccitate et amnibus modicis inoffensum iter properaverat, 
imhresque et fluminum auctus regredienti metuebantur", 
Diese Worte gestatten keinen Zweifel darUber, dall nach 
der Meinung des Historikers Germanicus auf demselben 
Wege, auf dem er gekommen war, zum Rhein zuruck
zukehren beabsichtigte. Dall nach dem Berichte uber die 
Erledigung der gestellten Aufgabe von einer Anderung 
dieser Absicht keine Rede ist, sondern einfach erzahlt 
\Vird: ,.Caesar incenso Mattio (id genti caput) aperta po
pulatus vertit ad Rhenum", spricht dafUr, daB im 
Gegensatze zu manchen seiner Erklarer Tacitus ange-
nom men hat, dall der RUckzug auch wirklich in der be
absichtigten Weise angetreten wurde. Ware diese Ab-
sicht aus irgend einem Grunde geandert worden, so miiJ3te 
der Historiker, der sie wenige Zeilen vorher als selbst
verstandlich angesehen hatte, diese Anderung - und wohl 
auch ihre Veranlassung - andeuten. Davon enthalten 
die unmittelbar folgenden Satze keine Spur. Es heillt da 
nur, dall die Chatten den RUckzug nicht beHistigten, und 
fern er, dall die Absicht der Cherusker, den Chatten zu 
Hilfe zu kommen, von Caecina dadurch verhindert wurde, 
dall er (vom Niederrhein aus) ihr Land kreuz und quer 
durchzog, wie er auch die Marser durch ein siegreiches 
Gefecht zurUckhielt. 

Nach diesem erklarenden Zwischensatze wird die Er
zahlung mit "Neque multo post" fortgesetzt. Es kommt 
die Erzahlung von dem Hilfsgesuche des Segestes gegen 
Arminius, Uberbracht von Segest's Sohn Segimundus, der 
freundlich empfangen und mit einer Bedeckung nach dem 
linken Rheinufer entsandt wird. Standen nicht die'Vorte 
IIGallicam in ripam missus estl

' da, so konnte man mit Knoke 
und DelbrUck annehmen, daB Germanicus die Gesandt
schaft am Rhein - und dann selbstverstandlich am linken 
Ufer - empfangen habe I). SO werden wir der Ublichen 
Erklarung beitreten mUssen, nach der die Begegnung 
wahrend des RUckmarsches stattfand '). Dem entsprechen 

I) Vgl. Knoke, Die Kriegsziige des Germanicus in Deutschland. 
Berlin 1887 S. 42. Delbriick, Geschichte der Kriegskunst 11 106. 

') 50 u. a. W. Arnold, Deutsche Urzeil S.72. G. Kelller a. a. 0. 
S. 3'> mit Anm. 12 (uegen Delbruck) und S. '>6 Anm. 13. F. Koppp, 
Die Romer in Deutschland 11. Aufi. 1912 5. 37. Zuietzt L. 5chmidt 
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auch die Worte: "Germanico pretium fuit convertere 
agmen" als Dbergang zur Darstellung des Entsatzes des 
Segestes, mag man nun das "convertere agmen" als Rilck
kehr durch das soeben durchzogene Chattenland oder als 
Abschwenken nach rechts auffassen. DaB die Statte (ein 
Ringwall ?), wo Segestes belagert wurde, im siidlichsten 
Teile des Cheruskerlandes, etwa in der Nahe der Diemel 
lag, wie die meisten angenommen haben, ist deshalb wahr
scheinlich, weil es sonst naher gelegen hatte, den im Norden 
kommandierenden Caecina herbei zu rufeo 1). Nach der 
stark rhetorisch geschilderten Begegnung des romischen 
Prinzen mit dem gewaltigen Germanenhauptling und sei
ner Tochter Thusnelda wird der AbschluB der ganzen 
U nternehmung nach Tacitus' Art kurz abgetan mit den 
beiden Warten: "exercitum reduxit". Dem Leser wird 
die selbstverstandliche Erganzung "nach Mainz" od er "nach 
dem Rhein" liberlassen. Denn "zurlickfiihren" konnte Ger
manicus oach dem vorher Gesagten doch nur oach der 
Ausgangsstelle des ganzen Zuges od er nach dem Punkte 
der EtappenstraBe. an dem er von der Ruckzugslinie ab
gebogen war, \vas wiederum zu demselben Ziele geftihrt 

a. a. O. JI S. 351. Schmidt liillt (Anm.l ) den Germanicus "auf dem RUck
wegel( etwa in GieBen umkehren und nur einen Teil seines Heeres 
milnehmen (a. a. O. S. 123 und 351). Beides sind nur \Termutungen, 
die aber deutlieh erkennen lass en, daB Sehmidt es aIs seIbslversUind
heh ansiehl, daB Germaniells fi'tr den Riiekzug denselben Weg be
nutzte wie flir den Anmarseh. 

1) Aus diesem Grunde laBt KeBler a. a. O. S. 36 Anm. 13, ver
anlaBt durch eine Andeutung Delbrneks S. 113114, im Widersprueh 
Zll Taeitus' Darstellungen den Entsatz des Segestes dureh Caecina 
ausfiihren. Die Erwahnung des Slreites zwischen Arminius und Se
gesles filhrt er auf eine andere, minderwertige QueUe zuriiek, die dem 
Tacilus erwiinschte Gelegenheit bot, seiner Neigung zu rhetorischen 
Schilderungen in cap. 57-59 die Ztigel schieBen zu lassen. Obrigens 
irrt Ke.Bler, wenn er, ohne Vel'weisung auf eine bestimmte Slelle, 
sagt, DelbrUck sei "der erste, del' den Befreiungszug dem Gel'manicus 
ab und dem Caecina zuspreche, wol'in er ihm gefolgt seil(. Delbrtick 
sagt S. 106: "Zurilckgekehl't von diesel' Expedition (an den Rhein) 
empfing Germanicus die Gesandlen des Segest .... Del' rtimische 
Fcldherr (Germanicus) maehle si eh so fort auf, verjagte die Bedrangel' 
des Segest und brachle ihn roil seinem Gefolge an den Rhein;'. Von 
Caecina ist da nirgends die Rede. In einer Anmel'kung dazu S. 113/114 
heiBl es allerdings: "Germanicus hat also nicht die bisher van ihm 
personlieh gefiihrte Al'mee-Ableilung, sondern die des Caeeina, die ja 
an del' Lippe entlang operiert hatte, noch einmal umkehl'en lassen. 
Die in dem wiedel' aufgebaulen Aliso lagernden Vorrale el'moglichten 
es dem Feldherrn, eine solche Bewegung ohne weitere UmsUinde 
anzuordnen" (also nicht selbst auszufUhl'en? Vgl. S. 106). 
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hatte. Schan aus diesem Grunde wird man Duncker nicht 
beistimmen kOnnen, der die Vermutung ausgesprochen 
hat, daB der Casar direkt von Mattium aus "nach Westen, 
das Edertal aufwarts ging, urn dann sich in das Tal der 
Sieg zu wenden und den Rhein bei Bonn zu erreichen" I). 

Van dieser Marschrichtung laBt Duncker den Germa
niclls, "noch bevor er den Rhein erreichte, wieder um
kehren. urn den Segestes zu befreien, der in seinem Ring
wall (auch naeh Duncker nordlich der Diemel) belagert 
wurde". Dazu paJlt nicht recht die sagleich folgende Be
merkung, "daB Germanicus den Weg vam Rheine bei Bonn 
od er Coin darthin wahl weniger scheute als die \Veit lan
gere Strecke von Mogontiacum aus, die durch das seit 
Jahren van den R6mern unbetretene waldreiche und uo
wegsame Grenzgebiet der Chatten und Cherusker fiihrte". 
Gerade durch dieses Gebiet, das Waldecker Bergland, "das 
Edertal aufwarts" und dann durch "das Tal der Sieg" hatte 
aber das romische Reer, welches als "agmen expeditum" 
eben nur fur den raschen Zug nach Mattium ausgerilstet 
war, nach Dunckers Darstellung auf dem Marsch van 
Mattium nach Boon oder CoIn ziehen miissen. 

rm falgenden Frilhjahr liell German1cus, wiederum 
zur Varbereitung des grallen Feldzuges in Narddeutsch
land, den Legaten des aberrheinischen Heeres C. Silius 
mit einer fliegenden Kalanne einen Einfall ins Chatten
land machen, der diesmal durch die gefilrchteten Regen
gtisse erschwert wurde, irnmerhin aber die Rarner ziemlich 
\Veit ins Gebiet der Feinde gefuhrt haben mull, da unter 
der zuruckgebrachten Beute auch Frau und Tochter des 
Chattenhauptlings Arpus waren '). Derselbe Silius mullte 
im Herbst nochmals mit dem gesamten oberrheinischen 
Heere ins Chattenland vorsto0en, urn zu verho.ten, da13 
die Chatten sich durch die Nachrichten uber den ungiln
stigen Ausfall des Hauptfeldzuges zu Angriffen gegen die 
ramischen Bundesgenassen ermutigt filhlten '). 

' ) A. a. O. S. 313 (89). 
') Tacitus Annalen II 7. 
3) Annalen 11 25. In erster Linie handelte es sich wohl urn den 

Schulz der von den Chatten zunachst bedrohten Bewohner cler Wel
terau und des unteren Maingebietes, die jedenfaUs durch den Zug vom 
Jahre 15 n. Ch. wieder in engere Beziehung zum romischen Reiche ge
bracht waren, Dall der zweite Zug des Silius in den Herbst zu ver
legen ist, ergibl sich aus der Angabe Ann, U, 23, daB der RUckzug in 
Norddeutschland "aestate iam adulta~1 angetreten war. 

• 
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Da beide Zuge des Silius denselben Ausgangspunkt, 
Mainz, und denselben Zweck, die Einschiichterung der 
Chatten, wie der vam Jahre 15 n. Ch. hatten, la13t es sich ans 
den fUr diesen angefiihrten Grunden auch als selbstver
standlich ansehen, da13 die Marschrichtung im ganzen die
selbe war. Darans erklart es sich, da13 in den Berichten 
tiber beide U nternehmungen alle geagraphischen Angaben 
fehlen. -

--~.-... - -
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