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KLEINE BEITRi\GE 

Tor! an der Fulda 

Ein Be i trag zur kurhes sis chen Waldgeschic:hte 

Zum Bau eincr Klarnniage in Rotenburg 
a. cl. Fulda wurde im Sommer 1953 clne ctw3. 
11 m tide Grube ausgebaggert. Dabe i kam 
ein Eimenstarnm 2um Vorschein. der in eincr 
von Sand und Kies umschlossenen Torfschichr 
lag. Herm Forsrmeister B e r t r a m vet
danke ith die sachgemaSe Bergung des Stam
mes. ZUt Altersbestimmung HeG er mehrere 
Quersmeiben heraussdmeiden. Bei det T orf
analyse konnte idl mich det Hilfe vcn Herm 
stud. phil. D. L i n d a e erfreuen. Die Ober
prUfung det Friichte und Samen iibernahm 
- wie smon so oft - dankenswerterweise 
Herr Dr. Jos . B a as, Frankfurt a. M. 

Lagc: 200 m WNW des Realgymnasiums. 
Richtung Braach, 185.4 m NN (MeStism
blatt 2860 Seifcrtshausen. H 50 180 Rechts
wert, 56 52 200 Hodtwert, 51° o' n. B .. 
o , .. L ) 9 41 o. .. 

Die Baugrube Iic~t unmittelbar ,n, einer 
B6sdtung, die 14 5 cm zur Fuldawiese ab
HiI!t. Diese B6schung ist das ursprungliche 
Fuldaufer. Tumpel am benachbarten "Vo
gelwaldchen" sind Reste des AJtwassers. Bei 
Hochwasser im Fruhjahr dringt heute nom 
die Obersmwemmung in muldenformigen 
Vertiefungen der Wiese cntlang der Bo
smung vor. 

:itratigraphie: 

0- 145 cm Sand und Kies 
145- 170 cm Waldtorf 
170- 200 cm Waldtorf mit Ton gemisdtt 
200- 210 cm Ton und Sand mit Schilfrhi-

zomen 
210-1050 cm Sand und Kies (bei 10 m 

schmaJe Tonbander) 
ab 1050 cm Gips. 

Das Torfvorkommen liegt im Niveau der 
Wiese. 1m W a I d tor f konnten nllchgewie-

sen werden Holz und 80rke der Erie. 8latt
Teile und Fruchtberner def Burne, Schalen 
der HaselnuB. In dem ausgebaggerten Torf 
waren zahlreiche Holzstiicke von Erie und 
Eichc, Haselnusse (o ftmals mit Lochern des 
HaselnuBbohrers), Bucheckern und Bumen
bl5.tter enthalten. oer Torf machte den Ein
drucle. als ware er aus zusammenge
schwemmtcn Hob- und Blattresten aufge
baut. Ocr Eichenstamm von 90 cm 0 (t / ! m 
uber dem Wurzelansntz gemessen) lag in 
dcr Torfschimt, zum Teil in Sand und Ton. 
Seine 3uBercn Schichten waren verkohlt; 
Bohrlocher. wie man sie von Hirschkafer
larven kennt, durchbrachen die Oberflache. 
Neben den Fossilien von Baumen und Strau
chern wllren regelmaBig Braunmoose zu fin
den : Aulacol11lfiwlf palustre Schwaegr. (145-
150 cm), Calliergon c~jspldarum Kindb. bei 
175 cm besonders h5.ufig), DrepaJloc1adus 
f/1!:tt:HlS L. onzu kommt nus dem Ausgebag
gerten moglichcrwcise noch LeptodictYOH ri
parillm W.:nllst. Torfmoose (Sp/raglltlles) 
konnten weder in BI5.ttern noch Sporen 
namgewiesen werden. Zweimal wu rden bcim 
Mikroskopieren Epidermisreste von Schacn
telhalmrhizomen gesehen. Nam einem Wur
zelstocle aus dem Ausgebaggerten handelt 
es sich um EqlfisetullJ pallfstre L. Wiirzelcnen 
(Radizellen) von Seggenarten waren nimt 
selten . An Friidtten und Samen konnten 
nachgewiesen werden auBer den smon ge
nannten Bumed<ern und Haselniissen: Laim
krliuter (Potllrrtoge roH lIatallS L. u. P. obtu
sifolius Mert. et Koch). Seggen (Carex pseu
docyperus L. Innenfriidtte von Carex sect. 
Carex von mindestens 3 Anen), Hahnenfu6-
a,ten (RtHHHfculus rep elts L. u. R. lirlgua L. 
- 145 cm). Wasserfenmel (OelJallt l,e aqua
tlca Poir.), Wnssers<hierling (Cicu ttl virostl 



L.), Holunder (Sambucus nigra L.), Hart
riegel (ConUfs sallguinea L. -17 5 cm), Erie 
(Alnus gllltinosa Gaertn.), GansefuS (C/l e-
1I0podium rIIbruJII L. -190 cm). 

Die tonig-sandige Schicht (200-
210 cm) enthalt Schilfrhizome. etwas Erlen
holz; 1 Steinkern vom Igelkolben (Sparga
,liuJIf erectum L ). 2 Erlenfriichte (Aluus gll1-
r/llosa Gaertn.), 4 Spahfruc:hte von Wasser
fenmel (Oell{lllr/lC aquatica Po ir.), 1 Frumt 
vom Wasserpfeffer (Polygolflllu uydropiper 
L.). 1 NuB vom Waldzies t (StadfYs silvatica 
L.). 1 Innenfrucht von Carex sect. Ca rex 
wurden entded<:t. 

Aus 10 m Tiefe wurden mehrere Ton
s chi e h ten untersumt. Sie waren arm an 
Fossilien . Gefunden wurden sparlich Blatt
men und Stenge! von dem Braunmoos Dre
paHocladlls cf. adUHCUS Hedw .. feroer 4 ID 
nenfriichte von Seggen (Carex sect. Carex 
von mindestens 2 verschiedenen Arten), 2 

stark besmadi gte Simsenfruchte (cf. Scirpus 
spec.). 1 Distelfrllcht (Cirsiut;J palustre 
Seop.). 2 Frilchte vom Laichkraut (PotaJHO

geroll IlIccns L ). 
Aus der Stratigraphie laBt sich ersehen. 

daB die mehr als 10 m machtige Sand- und 
Kiesschicht iiber dem Zechste ingips ausge
breitet is t. der vom benachbarten Warten
berg (Dud<:stein) her 5teil nach der Fulda 
zu abfiiIlt. An der UntersudlUngsstelIe 
smeint die Alt-Fuldn zeitweilig eine stille 
Bucht gebildet zu haben , die von Schilf und 
Segge n im Verein mit Laichkrautern. Igel
kolben. Wasserfend1el. Wasse rsmierling. 
Wasserpfeffe r und Br;! unm ooscn verlandet 
wurde. Ein Auwald begleitete das Gewasser : 
Erie. Eiche und Hasel werden den Ton an
gegeben h3ben ; der Rote Hartricgel mag 
Begleiter gewesen sein. Die Buche durfte 
erst zu einem Zeitpunkt seShaft gewo rden 
sein . als der Wald aus dem O berschwem
mungsbe reich des Flusses herausgeriickt war. 
Der gefundene Eichenstamm hat ein Alter 
von etwa 200 Iahren erreicht. Das ist weni g. 
gemessen an dem Umfang von rund 280 cm, 
und la13t den SrnluB zu. daB der Baum sirn 
frei vom Wettbewerb mit groBeren Baumen 

1 GcnallC Ana]Ylcnprotokollc nehen :tilT Verfiigllng. 
J Du iind Elmc. lInde und Ulme. 
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hat entwid<:eln konnen. Er scheint einem -
vielleirnt durrn Blitzschlag hervorgerufenen 
- Brand zum Opfe r gefallcn zu sein und 
stiirzte in den Altfuldaarm. wo er in Ton 
und Torf konservie rt wurde. 

Pollenanalyse: (Vgl. die Abbildung l)1. 

Untersurnt wurden die torfigen und tonigen 
Schichten im Abstand vo n 5 und 10 cm; 
mei st konnten 150 Baumpollen ausgezahlt 
werden (in 170 cm 160. in 190 cm 200, in 
200 cm 100. in 210 cm 57 Stud<:). Arm an 
zudem stark korrodierten Pollen war die 
stark sandige Sd1icht 210 cm. lhr Spektrum 
weicht bedeutend vom iibrige n Verlauf des 
D iag r3mms ab und legt den Verdacnt auf 
sclektive Zersetzung zu Lasten von Eirnen· 
pollen und zu Gunsten von Buchenpollen 
nahe. Denkbar aber ware auch, daB bei 190 
und 200 cm die hohen Eichenpro!ente ort
Ii&. bedingt sind. Dann wiirde die Abwei
chung vom KurvenverIauf der Eime in 
210 cm nicht sonderlim ins Gewicht fallen . 
Die Tonbander in 10 m Tiefe waren his auf 
eines so gut wie pollenfrei. In dem einen 
konnten 50 Pollen ausgezahlt werden, je 
Deckglas etwa 10 Stiid<:. 

Im Diagramm des Torfs dominiert zu
nachst der Eichcnmischwald (EMW2), der bei 
170 cm von der Buche iiherholt wird. Bis 
zu dies em Schnittpunkt beider Kurven 
herrsrnt im EM W di e Eiche vor (maximal 
76°10 bei 200 cm). Erst danach nehmen 
Linde (9°10 bei 165 cm und 11 Ofo bei 
145 cm) und Ulme (17 °/0 bei 15 5 cm) star
keren Anteil an der Waldzusamm ensetzung 
und iiberflugel n gemeinsam die Eiche zeit
weilig (165 und 15 5 cm). Die Buche errcicht 
einen Gipfel bei 16; cm mit 49 °10. Starker 
im Diagramm macht sich die Erie bemeik
bar. Sie kulminiert am Smnittpunkt EMWI 
Buche mit H'I,. erreicht nie weniger als 
14 °10. Die Hainbuche ist von 175 cm an 
rege!ma6ig. wenn auch nie mit mehr als 
3 01o vertreten. Weide. Birke und Kiefer kon
nen naeft dem polIen3nalytischen Befund 
kaum bestandhildend aufgetreten sei n; das 
Vorkommen einzelner Fichten- und Tannen-
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Rotenbur~ a . d. Fulda 
Baui rubt am VOielwilddatn. Pollendiaaumm 

pollen geht auf Ferntransport :mriick. Die 
Bewegung der Htlselkurve ahnelt in vielen 
Stucken der der Erlenkurve. jedoch Iiegen 
die Prozentzahlen stets unter denen der 
Erie. Nach den hiiufigen Funden an Hasel
niisscn zu schlieBen hiitte man hohere Pro
zentzahlen erwarten dUrfen. Die Frage, wel
mer Anteil im Pollendiagramm dem ort
lichen EinfluG. welcher dem Ferntransport 
:ukommt. stellt sidl aufs neue. Die unge
wohnlidl hohen Eimenprozente (76 °/0 maxi
mal) lassen sich als OrtseinfluB verstehen. 
und auch die Buchendominanz mit 49 % er· 
smeint verstnndlich. sind dom beide Baume 
als Anlieger der Altfulda namgewiesen. Als 
ErkHirung fur die geringen Haselprozente 
laSt sich vie11eicht anfUhren . daB ZUT BIUte
zeit im Februar der Pollen gar n icht unter 
Wasser, damit unter LuftabsdlluB. geraten 
konnte. weil IU dieser Zeit die Gewasser 
noch ven~ist sind. Die gleiche Ursame mag 
auch nom auf die Erlenvertretung im Spek
trom zutreffen, die angesichts der reichen 
und regelmii6igen Holzfunde recht beschei
den ist. Man konnte vcrsumt sein, ange
sichts der Lokalfaktoren das Pollendia
gram m als Bcitrag zur Waldgeschichte der 

hiesigen Landsmaft gering zu werten. Da es 
sim jedoch reibungslos in die aus Nachbar
mooren gewonnenen Diagramme einfUgt. 
knnn es zum Vergleich herangezogen wer
den. 

Zuvor sei abeT noch auf das pollen ana
lytische Ergebnis de r Ton s chi c h ten in 
10 m Tiefe hingewi~ sen. Nur eine von ins
gesamt 4 Pro ben IieB eine Analyse zu. Wir 
haben es mit einem friihwarmezeitlichen 
(borealen) Spektrum zu tun, mit Dominanz 
von Kiefer (38 0/ 0) uDd HaseI (50°/0) und 
starker Vertretung der Birke (24°/.) und 
Weide (32°/0). Von den EMW-Komponen
ten konnte nur die Ulme (6% ) namgewie
sen werdeD. Eiche und Unde fehIen. ver
stiindlicherweise auch Bume und Hainbudte. 
Auf Iockere Bewaldung zu dieser Zeit deu
ten die hohen KrauterpolJenfrequcnzen hin 
(88 % Chenopodfaceell und Caryophylla
ceell. 18 0/0 Ullfbelliferac). Griiserpollen 
iibertreffen mit 48 % das Vorkommen im 
Torf. 

Ocr Torf ist iiberhaupt arm an Nicht
baumpollen (Griiser bei 180 cm 31%, 
Seggen bei 190 cm 30 0/0• Kriiuter nur in 
145 und 150 cm an die 10%, sonst unter 
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5 0/ 0. Farnsporen (perisporlos) spielen nif
gendwo eine nennenswerte Rolle (25°1, in 
145 cm. meist unter 10 °/,) Pilzsporen und 
-mycelien sind verbreitet. Bei 170 und 
1 SO cm wurden haufig Diatomeen beobach
tet. Vereinzelt fan den sim die Gehause des 
Urglastierchens Aralia, 

Ver,zlcichende Betrachtung. Der Verlauf 
def Kurven l:iBt darauf schlieSen, daB die 
Torfbildung von def spateD Warmezeit (Sub
boreal) his in die altere Nachw5.nnezeit 
(Subatlantikum) reicht. also den Zeitraum 
vom Spatneolithikum his zurn Ende der 
Bronzezeit, van rund 2500 v. Chr. bis rund 
500 n. Chr. umfaBt. Das Alter des Eichen
stammes ist exakt nicht III bestimmen. weil 
er bei seinem Fall in den Altarm wahr
scheinlich in altere als seinem Ursprung eot
sprechende Sdtichten geraten ist. Man kann 
ihn als bronz:czeitlich bezeichnen und sein 
Alter auf mindestens 3000 Jabre veransmla
gen. Wenn man ihn der eichenreichen Phase 
des EM W zurechnen will, dann ware ihm 
ein urn vielleicht 1000 Jahre hoheres Alter 
zuzusprechcn. 

In seiner ausflihrlichen Darstellung der 
~ Waldgeschichte Mittelcuropas" bildet Fir
b a s Diagramme vom Vogelsberg, der Rhon 
und dcm Mci6ner ab (B d. J, 1949, Abb.61-
65, hier auch die Methodik der Untcrsu
chung 5.6-47). Eingehend wird der Stand 
dcr Untcrsuchungen im kurhessischen Raum 
im zweiten Band (195'2) besprochen (5. 84-

89). Die oben gegebcne Altersfestsetzung 
griindet sich auf cinen Verglcich mit den 
Profilen der Nachbarmoore. Am nachsten 
gelegen ist das von J a e s c h k e untersuchtc 
Moorvorkommen "Altwiesen" im Staats
forst Oberaula (:H km siidwestlich von Ro · 
tenburg, 4;0 m NN). Es folgen Moore :lUS 

dem MeiBner, die P f a I z g r a f bearbeitet hat 
(etwa 30 km nordostlich. 700 m NN). Be· 
sonders aufschluSreich aber ist das von 
Se h m i t z untersuchte Kohlersmoor bei dem 
Ort GroBenmoor zwischen Burghaun und 
Schlitz (300 m NN. 3S km slidlich von Ro
tenburg). Das vom glcichen Verfasser unter
suchte Moor Breungeshcimer Heide im 
Obcrwald des Vogelsbcrges ist 67 km ent
fernt (700 In NN); und etwa die gleiche 
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Entfernung weisen die von 0 v e r bee k un
tersuchten Rhonmoore (810 bzw. 780 m NN) 
auf. GroSer sind die Entfernungen zu Moo
ren im Westen und Osten. Ich :::itiere bier 
das Liitzeler Moor am Ederkopf im Sauer
land (520 m NN. 110 km). das Bud d e 
bearbeitetc. und die Hochmoore und Trok
kentorFe aus dem ThUringer Wald bei ObeT
hof. iiber die Hueck und Werth und 
B a a s berichteten (8 00 m NN. 80 km). 

Der Verlauf der EMW-Kurve unseres 
Diagramms: Abstieg von einem Maximum 
mit 81 010 bis zu einem Minimum van 27 0/0, 
der im gleichen Zeitraum erfolgende An
stieg der Buchenkurve von 2 010 zu einer 
Gipfellagc von 49 0/ 0. findet seine Entspre
chung in den Diagrammen von GroBenmoor. 
dem Vogelsberg und der Rhon. Eine ahnIiche 
Oberkreuzung der beiden Kurven findet sich 
::Juch im Diagramm aus dem KniiIl (Ober
aula). Die MeiBner-Moore (zitiert nach Fir
b a s) konnen zu einem T eil auch herange
zogen werden. Se h m i t z verIegt den 
Schnittpunkt beidcr Kurven ins Subboreal. 
den ersten Buchengipfel ins Subatlantikum. 
Genau so hat auch Overbeck datie rt. Nach 
J a e s c h k e gehort die Oberkreuzung zur 
Wende vom Subboreal zum Subatlantikum, 
Jage also etwas spater als bei den vorge
nannten Mooren. Fir b a s hat angesichts 
des reidlen Kiefernvorkommens im Dia
grmnm aus dem KnUlI die Frage aufgewor
fen. ob das Moor nicht erst aus dem letzten 
lahrtausend stamme (11. 87). Die Frage kann 
nur durch neue Untersuchungen entschieden 
werden. die gerade fur das Knilll ~Gebiet 
sehr erwiinscht waren. Bud d e setzt filr das 
Sauerland den Schnittpunkt in die crste 
Halfte der Bronzezeit (2000 bis 1500 v. 
Chr.). den starken Buchenanstieg selbst rech
net er dem Ende der Bronzezeit zu (urn 800 
v. Chr.). Die erstgenanntc Datierung wUrde 
fUr unser Gebiet etwas :;:u friih liegen . We
se ntlich anders sieht es im ThUringer WaId 
aus. Hier treten Tanne und Fichte als boden
standige Baume auf. Der letzte Fichtenan
stieg wird nad! We r t h lInd Ba.l s an das 
.. Ende der Warmeperiode" gesteIlt. Er ent
sprache unserem Buchenanstieg. Fichte und 
Tanne di.irften nber in unserem Gebiet so 
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wenig wie in der Rhon, dem Vogelsberg und 
dem Sauerland FuB gefaBt haben . 

Die Moglichkeit, das Diagramm von Ro
tenburg in die aus Diagrammen der weiteren 
Umgebung erkannte Waldgeschichte Mitte!
europas nordlith der Alpen einzubeziehen, 
gibt ihm eine Bedeutung, die iiber den rein 
lokalen Bezug hinausweist. In dem ersten 
Abschnitt der Friihen Wiirmezeit (Borean 
sind hier im kurhessischen Raum (siehe Ton
schichten) genau wie im iibrigen Mitte1-
europa lockere Kiefern- und Hase!wiilder 
verbreitet. Die lIIme als Vorbote des EMW 
steUt sich ein. Birke und Weide weisen nom 
auf die Vorwiirmezeit (Priiboreal) hin. Die 
hohen Weidenprozente erkliiren sich woh l 
durch die FluBniihe. Wir befinden uns im 
frUhen Mesolithikum, rund 6000 v. Chr. FUr 
die folgenden Perioden der Warmezeit, die 
EMW-Kiefer- und H3seizeit und die an
schlieBende EMW-Haselzeit fehlt uns der 
Nnrn.weis . Erst von der EMW-Zeit der Spa-
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ten Warmezeit ab erhalten wir wieder An
schluB an die mitteleuropiiische Waldge
smichte. Mit dem Beginn der Alteren Nach
wiirmezeit. in der die Buchenwiilder den 
EM W iiberfliigeln. schlieBt dann die hier 
feststellbare Waldfolge ab. Damit werden 
das Spiitneolithikum und die ganze Bronze
zeit bis zum Beginn der Eisenzeit erfaBt. 
Bemerkenswert ist, daB trotz dcr geringen 
Entfernung zum ThUringer Wald weaer 
Fichte nom Tanne von dort her zu uns ei n
gewandert sind. Beiae Bnume sind liber die 
Mittelgebirgc von ihrcn eiszeitlimen Zu
flucntsstiitten siidlich der Alpen nordwarts 
vorgestoBen. Die Talebenen der Werra und 
Fulda mUssen fUr beide Biiume aber uniiber
windliche Hindernisse gewesen sein. Die 
Tanne hat im ThGringer Wald ihre natiir
Iiche Nordgrenze, die Fichte ist mit einigen 
Vorposten noch his in den Harz und in die 
Liineburger Heide gelangt. 

Hanns Koch 
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Die Loge des vorgeschichtlichen Friedhols von Kosse!-W .hlh.iden 

Die Entdeckung und Freile:gung des Wehl
he id er Griiberfeldes aus der vorchristliche:n 
Eisenzeit im Jllhre 1874 war nicht nur in 
kulturgesenichtlicher Hinsicht von gr08er Be
deutung. sondern bildete gleichzeitig auen 
einen he:deutungsvollen Markstcin in dcr 
Geschichte der priihistorischen Forschung 
Kurhcssens. Sie war der au6cre AnlaS, 

dic Bodendenkmalpflege aus dem Arhe its
bereich des hessischen Geschichts\'creins her
ausluloscn. dem hei seiner Griindung 1834 
auch die Aufgabe zugcfallen war, alIe dies
bezuglichen Beoh3chtungen und Funde :u 
sammeln I. Bei fortschreite:nder Entwicklung 
war aber der Verein diesen sich stan dig 
steigernden Aufgaben in finanziei!er und 

1 E. PI nde r; FestgruB an die Mitglieder des hess. Gudlimuvercins :um 42. Jahresfeste am :a. 7. 1876 
(Kancl 1176) 7 ff.; de r •. ; Berimt libcr die heidnismen Alterthiimcr der ehem. ku rhcn. Provin:en -
ZHG SuppJ. VI (1178) 3 H. 
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personelIer Hinsicht auf die Dauer nicht gc
wachsen . Daher wurde 1875 das Ausgra
bungswesen Deu gc regelt und die Aufsich t 
dem mit staatlichcr UnterstGtzung arbei
tenden Museum iibertragen, das eine mit 
besonderen Vollmadlten ausgestattete "Cen
rralsammelstellc" einrichtetc. Hier wurden 
glei mzeitig auch die Marburger und Kasse
let Sommlungen des Geschichtsvereins mit 
denen des .. Museum Fridericianum" unter 
def Leitung Eduard Pinders vereinigt t . 

Oer ersre Hinweis auf das Wehlheider 
Griiberfeld erfolgte dutch den Werkflihrcr 
Dam: von def damaligen Hempelschen Ton
fabrik, nachdem ihm ciner det Arbeiter eine 
kleine dort gefundcne Urne gezeigt hartc. 
Das Feld, das sd10n einige }ahre aIs Sand
grube ausgebeutet wurde, hatte smon seit 
llingerer Zeit - wie die Bauern damals aus· 
sagten - zahlreime Urnen und ge1egentlim 
aum gewundenc Halsringe ge1iefert. Da aber 
n iemand deren Bedeutung abzusmatzen 
wuBte. wurden sie von den Arbeitern zer· 
smlagen bzw. als Altmetall zum Einsmme1· 
zen verkauft. Trotz aller Bemuhungen war es 
Pinder jedom nidlt moglich, auch nUr einen 
der friiher geborgencn Funde wiederzuer· 
langen. Da sim aum der Abbau der Sand· 
grube nimt unterbrechen !ieB. sah man es 
smon als groBen Gewinn an. daB die Pach· 
ter das durch Trinkgeldcr mit den Arbeitern 
unterhaltene Verh51tni5 nimt storten. Ul1be· 
ruhrt war bis dahin nur noch ein kleines 
Terrain von 64 x 32 Metern dimt an dem 
.. Auweg". das dann auch von Pinder ge· 
pamtet und systematism untersucht werden 
konnte'. 

.. Und hier ge1ang cs zum ersten Male in 
Hesscn. die vollig sYlilmrtrisme Anhge 
eines solmen Urnenfeldes zu konstatieren -
die Urn en standen in orientierten Reihen 
von Ost nach West und Nord nam Sud. je 
sedls Sduitt voneinander. nur Ill ! FuG unter 
der OberAadle. Dieselben waren von def 
versmiedensten Form, bald zugedeckt bald 
nicht. b:lid roh bald fe in verziert. Sie ent· 
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hielten bald mchr bald weniger verbrannte 
Knochen. Die Fundstucke waren teils von 
Bronze. teils von Eisen. von Glas. von Bern· 
stein. Zwei smone gewundene Halsringe 
von Bronze. eine Halskette von abwechscInd 
blauen Perlen und Bernsteinperlen. die zwar 
der verbindenden Sdmur entbehrten. aber 
nom in ihrer Ordnung lagen. eine Reihe fei· 
ner Bronzearmb1inder. endlich ein merkwur· 
dig-es eisernes Armband mit aufgezogenen 
Bernsteinperlen waren die Hauptstucke"S, 
.. AIs eine Besonderheit vcrdient vieIIeicht 
hervorgehoben zu werden. dnB - wenn man 
den Arbeitern gIau ben darf - eine StraBe 
ohne Fundsti.icke dur&! das FeId ging und 
daB, als der Bericnterstatter begann auszu
graben. nur nuf der einen Seite diescr an
geblichcn urnenIosen Strt:tBe Urnen mit Bei· 
g3ben gefunden wurden. auf der andercn 
nur Urnen ohne sol die. auch ke ine Bruch· 
stucke mehr mit so fe inen Verzierungen"t. 

Pinders Protokoll zufoIge lag .. das To· 
tenfeld ... dicht an det StraBe, welche von 
Wehlheiden - und zwar von der nach Schon. 
feld fuhrenden PappelalJee ab - nam der 
Frankfurter Chaussee Fuhrt und diese oben 
bei dem von Herrn Creidt bewirtschafteten 
Meierhof (1) beruhrt. Der Grund und Boden 
gehort verschiedenen Herren. is t verpachtct 
und wird von Piichtern und Besitzern aIs 
Sandgrube ausgebeutet. Solme Herren sind 
Okonom Hellemund und Rudolph und An· 
zius in Wehlheiden ... Das eigentliche To· 
tenfeld scneint die erhabenste Stelle des 
groBen Feldes einzunehmen. welches zwi· 
smen det Frankfurter Chaussee. der Do· 
mane Schonfeld. der Chatl ssee von Schon· 
feld nam Wehlheiden und det obengenann· 
ten StraBe Iiegt. und soli en Funde dort in 
einer Ausdehnung von etwa Ill ! Acker nam 
Aussagen der Sandgdiber gemamt worden 
sei n" 5. 

Trotz dieser recht ausfuhrlichen Angaben 
sind die Hinweise auf bestimmte Ortlich· 
keiten darin 50 vage und unbestimmt. daB 
sie fur eine ge llaue Festlegun g des Fund· 

:2 H. M 11 btu.: Gnmidlte und Aufgaben der Vorgesmimt5forsmuni fm them. K urhencn (Vortrag auf de! 
HauptvcTS:lmmlung du Heu. Gesmidmvereins am 30. I. l!Ho In Schlilmtcrn) _ Hcucnland 42 (1931 ) 259. 

3 E. Pin d er: FcstgruS ... (1876) 10 . 
.. E. Finder: Berimt ... (187.) 16. 
5 E. Pin d c r: Kon:eptprotoKoll IT 1874. 
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