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Oberlegungen zu einer Neube1l'ertung osthessischer Geschichte 
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Die Topographie 

Das Dorf Holzheim liegt auf einem Hohenzug zwischen dem Fulda- und 
dem Haunetal; seine Entfemung Yon Bad Hersfeld betragt ca. 15 km. Diesen 
"Naturraum" nennt man "Fulda-Haune-Tafelland", er gehort mit zu den 
schonsten Kleinlandschaften des Kreises. Westlich yon Holzheim Iiegt die 
Mengshauser Kuppe. Der aufdem Plateau stehende Aussichtsturrn (HeuBner
Thrm) bietet einen weiten Blick nach Thiiringen, in den Vogelsberg und ins 
Kniillgebiet hinein. Ein Teil des FuBweges yon Holzheim zur Mengshauser 
Kuppe wird "die alte StraBe" genannt. Wer gar yom Johannesberg bei Hersfeld 
nach Holzheim wandert, laufl auf der a1ten "HeerstraBe". Bestehen beziiglich 
des Verlaufs der alten StraBen noch Zweifel, so muB man die Flurkarten der 
Umgebung studieren; viele der Namen tragen Bezeithnungen, die in Verb in
dung mit Konigen stehen. 

Gepriigt wird die Landschaft yon dem anstehenden Buntsandslein; die alte
re Zechslein-Formalion wird yom Buntsandslein iiberlagert, der hier eine 
Machtigkeil Yon 350 Meler erreichen kann. Es sind Graben Yorhanden, die 
durch Absinken des Zechsleins entstanden sind. Viele dieser Graben hallen 
Wasser zuriick, das keinen Ablauf findel ; dadurch sind moorahnliche Klein
landschaflen entslanden. Diese Talsache spiegell sich auch in den Flumamen 
wider. Siidlich yon Holzheim Iiegl z. B. der Rhinheller = FluBmoor 1

• 

Die Rander des Hohenzuges sind schluchlartig zerlegl; diese Schluchlen 
dienlen bereils friih a1s naliirlicher Aufslieg zur Hohe. Am Dorfrand wurden 
bei Geliindebegehungen Siedlungsslellen der Jungsleinzeil und der Bronze
zeil feslgeslellt. Ein Kupferbeil, heule im Museum Bad Hersfeld, wurde in ei
nem Hausfundamenl beim Abbruch gefunden ; offensichtlich bal der Erbauer 
das Beil zur Abwehr boser Geister mil eingemortelt. Ein Sleinbeil wurde yon 
H. Willbardl, Holzheim, in seinem Vorgarten gefunden, und ein weileres wur
de in der Nabe der Quelle unlerhalb des Dorfes aufdem Weg nacb Neukirchen 
aufgelesen. Ober die alien Wege wird spaler noch zu berichlen sein. 

Die Dorflage 

Ziemlich die Mille des Dorfes wird yon dem sog. "Dicken Thrm" domi
niert : einer Anlage auf einem Spom, der bis in die SOer lahre hinein von zwei 
miichligen Grabeneinbriichen umgeben war ; der nordliche Graben isl mill
lerweile zugeschiillel worden. Der auf der Siidseile beule noch yorhandene 
liefe Graben ziehl si cb in siidostlicher Richlung geradewegs auf Neukircben 
(Haunelal) zu; ca. 400 m Yor der Talaue liiufl der Graben sanll aus. Es isl 
durcbaus moglicb, daB der Graben friiher als Weg benutzl wurde. Nach seiner 
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Bauart ist der "Dicke Thrm" urn die Mitte des IS. Jahrhunderts entstanden. 
Vielfach wurde das Gebaude, bedingt durch die Buckelquader an den Ecken, 
als staufisch angesehen. Der Randschlag ist jedoch fUr eine solche Datierung 
viel zu breit. Bei denjetzigen SanierungsmaBnahmen konnte Keramik des IS. 
Jahrhunderts aus dem Fundamentbereich geborgen werden. Es gibt andere 
Wohnttirme, wie zum Beispiel in Buchenau, Kreis Fulda, die beweisen, daB 
solche Gebaude noch bis ins frlihe 16. Jahrhundert gebaut word en sind. Ein 
zum Teil verfa11ener Wohnturm aus romanischer Zeit existiert nach bei Har
tershausen slidlich von Schlitz: die sog. "Seeburg". Das Nachbardorf Kam
merzell tangiert ebenfalls eine alte StraBe. 

Erste Erwiihnung 
Die erste urkundliche Erwahnung des Dorfes Holzheim und einer Burg

anlage stammt aus dem Jahr 1402. Zu dieser Zeit muBte Curt von Romrod die 
Burg nach verlorener Fehde an den hessischen Landgrafen libergeben. 1428 
war Holzheim hessischer Amtssitz. Der damalige Amtmann hieB Lotze von 
Hattenbach. Bald danach ging die Burg wieder an die von Rornrod zurlick; 
dies beweist nicht zuletzt das mehrfach eingeritzte Wappen am Eingang des 
Turmes. Der Ort blieb jedoch ein hessisches Lehen 2. 

Archiiologische Untersuchuogen 
AnlaB zur Grabung war der AbriB eines Wohngebaudes aus dem Jahr 1860, 

das aufder Slidseite des Thrms stand und an diesen angebaut war. Der Besitzer 
des Areals stieB bei Bauarbeiten immer wieder auf Mauerwerk ; auf der Nord
seite des "Dicken Turms" kamen dabei die Fundamente einer Kirche mit halb
runder Apsis ans Tageslicht. D. Handtke, Bad Hersfeld, der fUr die Bau- und 
Archivforschung vom Besitzer beauftragt war, erkannte sofort, daB eine Kir
che und nich! ein vermuteter ehemali~er Treppenaufgang zu den oberen 
Stockwerken des Turms freigelegt wurde . Auch auf der Slidseite des "Dicken 
Turms" kamen bei Sondierungen Fundamente zutage, die, wie si ch spater her
ausstellte, zu dem merowingerzeitlichen Turm gehorten. In Absprache mit 
Dr. R. Gensen, Landesamt fUr Denkmalpflege Marburg, wurde eine Grabung 
zur Klarung der zum Teil bereits freigelegten Fundamente durchgefUhrt. 

Nach Raumung der Flache vom Abbruchschutt des Gebaudes von 1860 er
kannte man aufder Flache eine Brandschicht des frlihen 13. Jahrhunderts. Un
ter dieser Brandschicht konnten dann die Fundamente des merowingerzeitli
ch en Thrms freigelegt werden. Spatestens nach dem Brand des 13 . Jahrhun
derts wurden sicher die Kirche und der Thrm aufgegeben. Seitdem hat Holz
heim keine Kirche mehr ; das Dorfwurde seelsorgerisch vom DorfKruspis aus 
betreut. Sicher hatte das Dorf einen Friedhof, der wahrscheinlich auf der 
Nordseite des Grabens lag. Hier wurde nach Mitteilung des Hofbesitzers 1929 
bei der Ausschachtung der Baugrube fUr einen Anbau am damaligen Wohn
haus (urn 1970 abgebrochen) eine Bestattung aufgefunden '. 

Noch vor 1300 entstand dann ein rechteckiges Burggebaude, das nach dem 
Befund den alteren Turm schneidet. Urn die Mitte des IS. Jahrhunderts wurde 
nach dem Abbruch des alteren (vor 1300 erbauten) Burggebaudes der "Dicke 
Turm" rnit Nebengebauden und urn 1480 eine Kernenate erstellt'.1491 wurde 
ein Teil der Burg mit "neuerrichteter Kemenate" verkauft. Nach den Gra
bungsergebnissen wurde diese Kernenate durch einen Brand im spaten 16. 
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labrhundert beschlidigt und danacb weitgehend neu gestaltel. Keller und 
Mauer, die im Norden und Westen anschJieBen, gehorten ebenfalls zur Keme
Date. Die Mauer im Stidenjedoch konnte von einem altereD, sonst nicht mehr 
nachweisbaren, mittelalterlichen Vorganger stammen. Die Kemenate wurde 
1860 abgerissen. 

Ergebnisse der Gnlbung 
Der merowingerzeitliche Wobnturm konote noch zu zwei Drilleln erfaBt 

werden; so war die Moglichkeit gegeben, die GesamtgroBe zu rekonstruieren. 
Die Frage, welche bautechnischen Kriterien bei der Errichtung des Turms 
zum Tragen kamen, muB vorerst unbeantwortet bleiben : Es sind zwei starke 
Mauern (Turmmauer 1,40 m, unteres Fundament, Umfassungsmauer 1,40 m, 
unteres Fundament) erstellt worden, die unabhlingig yoneinaoder gebaut sind 
und doch, zumindest im Aufgehenden, eine Einheit bilden: Man kann yon 
zwei Zweischalenmauem sprechen, aufjeden Fall im unteren Fundamentbe
reich. Beide Mauern (Turmmauer und Umfassungsmauer/Ummantelung) 
trennte nUf eiD sehr begrenzter Zwischenraum von O,lO rn, ab er nur, wie ge
sagt, im unteren Fundamentbereich. Die Fundamente reichen bis zum ge
wachsenen BodeD, der bier aus lehmig-rotem Sand uDd Sandsteinen unter
schiedlicher GroBe besteht, und der si cb plattenartig losen IliBI. Vber der zwei
ten unteren Steinlage muB man dann bei der Umfassungsmauer von einer 
Steinstlickung sprechen, denn diese Steine waren zum Teil schrlig und hoch
kant gestellt worden, also wie ein Fischgrlitenmuster angeordnet; zum Teil 
waren diese Steine in GuBtechnik vermortelt; sie rei ch ten bis unmittelbar an 
die eigentliche Turmmauer heran. Der Mortel bestand aus rotlichem und rau
hem Sand, der nur mit wenig Kalk angereichert war. Im aufgehenden Mauer
werk war eine Abstufung Yorhanden, so daB die eigenUiche Turmmauer noch 
eine Breite von 1,20 m aufwies. Vielleicht reichte die Umfassungsmauer nur 
bis zu einer bestimmten Hohe und diente als Umgang flir das Wachpersonal. 
Die liuBeren MaBe des Turms (ohne Umfassungsmauer) betrugen in N-S
Richtung 7,40 m und in der Breite 6,70 m. Die Umfassungsmauer I Ummante
lung war an den Ecken abgerundet; die liuBere Schale der Umfassungsmauer 
wurde zum Teil mit Hilfe mlichtiger Sandsteine erstellt, ebenso der Thrm. 
Kein Hinweis gab es auf einen Eingang; bei der Hobe des noch erhaltenen 
Niyeaus konnte man dies auch nicht erwarten. Der Eingang lag yielleicht in 
einem hoheren Bereich des Thrms, den man mit einer Holzleiter erreichen 
konnte. 

Im Inneren des Thrms wurde eine weitere Brandschicht des 7.18. lahrbun
derts freigelegt; dieser Brand flibrte damals aber wohl nicht zur Aufgabe des 
Turms. Im 9. lahrhundert trug man sehr wahrscheinlich die AuBenyerscha
lung an der Westseite, zumindest bis aufdie letzten drei Steinlagen, ab; bei der 
Grabung kamen noch drei mlichtige Steinquader zutage, die nicht in das ur
sprlingliche Bausystem des Thrms paBten. In der Steinstlickung der Umfas
sungsmauer auf der Westseite wurde im unteren Bereich Keramik geborgen, 
die wobl die Erbauungszeit des Turms anzeigl. 

Ein groBeres Pfostenloch im Inneren des Turms weist moglicberweise auf 
ein Vorgangergebaude hin, das bald nach seiner Errichtung abbrannte; dies 
wlirde auch die Brandschicht erklliren, in die die Fundamente des Turms und 
Umfassungsrnauer eingetieft wurden. Der Pfosten konnte ab er auch zur Ver-
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Abb.l : 1 = Dicker Tunn uDd Schildmauer, urn die Mitte des 15. lh .; 2 = Merowingerzeitlicher Wohnturm ; 2a = OazugehOrige 
Umfassungsmauer; 3 = Gebiiude des 13. lh .; 4 = Kirche des 8. lb .; 5 = Kemenate urn 1480; 6 = MaueT, die nicht einzuordnen ist. 
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Abb. 3: Profil zeichnung (Westprofil), Teil des Thrms, Umfsssungsmauer uod Kulturscbicht 

1 Turmmauer, zugehauener, rotlicher Sandstein, Zweischalenmauerwerk 
2 Hell- his dunkelbrauner Humus, vereinzelt Holzkohlebrockchen 

I I 

3 Umfassungsmauer. Zweiscbalenmauerwerk, nur im untersten Bereich. Steine auBen sauber zugehauen, abeT ung1eich groB, Mauerkeml 
Stuckung 8US Bruchsteinen im Mortelbett 

4 Flach zugehauener Sandstein aur dem gewachsenen Boden 
5 Hell- bis dunkelbrauner Humus, vereinzelt Holzkoblebrockchen 
6 Rotlicher MoTtel mil wenig Kalk, Holzkohlebrockchen im MoTtel 
7 Au6erer Quader deT Umfassungsmauer 
8 Anstehender Boden : loniger Sand, Sandstein unterschiedlicher GroSe, lassen sich plattenartig losen 
9 Eingeebnete Kultu rschicht var dem Bau des Turms : hellgrauer Sand, Humus, Holzkohlebrockchen 

10 Hell· bis dunkelbrauner Humus, rotlicher Sand, kleine Sandsteine 
S Randscherbe an der Mauerkante 

S ' ?:::'U 11 
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Abb. 2 : Turm und Kirche 
Pho tos und Skizzen : Larrabee 
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stiirkung des ersten Obergeschosses gedient haben, wo eventuell - wie bei ra
mischen Wachttlirmen - die WafTenkammer lag. Uberhaupt erinnert der 
Turm, VQT allem die Form seiner Umfassungsmauer, an ein romisches Klein
kastell oder einen spatramischen Burgus, die auch an den AuBenmauem abge
rundete Ecken besaBen. Der Holzheimer Thrm war mit Ziegeln bedeckt ; Frag
mente wurden aus der Brandschicht geborgen ; Ziegeldacher hatten z. B. auch 
die ramischen Wachttlirme. Die Germanen kannten die Ziegeln wohl nich!. 

Ob die Steinstlickung, die in der Nordostecke im Inneren des Turms an
getrolfen wurde, zu einem Vorgiingergebiiude geharte, kann nicht gekliirt 
werden. 

Es mlissen auf dem Sporn mehrere Holzgebiiude gestanden haben, die 
durch eine Brandkatastrophe gegen Ende des 7. lahrhunderts zerstart wur
den; die Einplanierugen des Brandschutts reichen bis zur Kirche und an den 
Rand des bis in die 50er lahre hinein existierenden Grabens. 

Die Kirche 
Die Kirche lag an der Nordseite des Sporns; der Slidteil wurde durch den 

Bau des "Dicken Turms" im 15. lahrhundert zerstart. Die Fundamentgriiben 
der Kirche wurden in die Brandschicht des 7. /8. lahrhunderts eingetieft. Ke
ramikfunde im Fundamentbereich der Kirche machen eine Entstehungszeit 
im 8. lahrhundert wahrscheinlich. Auch im Inneren der Kirche weist ein gra
Beres Pfostenloch maglicherweise auf ein Vorgiingergebiiude hin ; da aber die 
Fundamente der Kirche erhalten werdeD, konnten keine weiteren Untersu
chungen vorgenommen werden. Die Kirche bestand aus einem Saal van etwa 
5,60 x 4,80 m GraBe, mit gestelztem, halbrundem Chor. Die Spannmauer zwi
schen Saal und Chor sowie das Altarfundament sind nachtriiglich eingebaut 
worden. Altere Werksteine, zum Teil mit Randschlag, hat man im Fundament 
des Chores vermauert. 

Die geschichtliche Bedeutung des Turms 

Der merowingerzeitliche Turm in Holzheim ist wahrscheinlich das erste be
kannte Verteidigungswerk dieser Bauart. Man kennt zahlreiche Graberfelder 
der Merowingerzeit, auf denen die Krieger mit ihrer Bewalfnung begraben 
word en sind. Man kann die WafTen und ihre Entwicklung gut datieren. Die 
Wehrbauten kannte man wohl seither nicht, lediglich einige merowingerzeit
Iiche Veranderungen an vorhandenen romischen Bauwerken. 

Der Christenberg, die Bliraburg und vermutlich die Burg bei Heinebach 
werden als "frlihkarolingische" Wehrbauten bezeichne!. Einerseits waren die 
eigentlichen Machthaber nicht mehr die Merowinger-Kanige, die nur noch 
ein Schattendasein fUhrten, sondem die karolingischen Hausmeier, und ande
rerseits war die Zeit der Reihengriiberfriedhiife, der bedeutendsten Hinterlas
senschaft der Merowingerzeit, beende!. Die Griiber enthielten keine Beigaben 
mehr und die Produktion der besonders typischen Keramik - der Knickwand
IOpfe - wurde spiitestens urn 650 eingestellt 6. 'Damit haben wir wohl auch eine 
Datierung fUr die Burg Holzheim: Zwischen den Steinen der Ummantelung 
wurde Knickwandkeramik geborgen; in der iiltesten Brandschicht im Thrm 
und auf der Fliiche ab er wurde sie nicht gefunden; der Brand muB kurz nach 
der Erbauungszeit ausgebrochen sein. 
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Die Burg in Holzheim batte zudem eine andere Funktion als die drei oben
genannten bessiscben Burgen, die jeweils als Mittelpunkt friinkiscber Verwal
tung anzusehen sind. Ganz offensichtlich wurde Holzheim als StraBenbefesti
gung erbaut. Die alte StraBe, die auf der Hohe entlangftihrte, bog etwa in Hohe 
des Hofes Heisenstein in Richtung Holzheim ab und zog dann we iter auf der 
Hochebene in Richtung lohannesberg. Ob die StraGe die Burg Holzbeim 
direkt tangierte od er vielleicbt 100 m nordlicb vorbeiging, ist in diesem Zusam
menbang unerbeblicb. Gleicbzeitig hatte man von dem Turm aus, wenn man 
sich die Baume im Graben wegdenkt, einen ausgezeicbneten Blick tiber das 
Haunetal. Es ware nattirlicb interessant zu wissen, ob der Stoppelsberg zu die
ser Zeit ebenfalls befestigt gewesen ist. [mmerhin beberrscht dieser markante 
Berg die Landscbaft; es fehJenjedoch die entsprecbenden Funde fUr das frtibe 
Mittelalter. Von der Sinzigburg im Haunetal ist bislang nur Keramik des 13. 
lahrhunderts bekannt. Bei der Burg A1t-Wehrda wurde nur Keramik des spa
ten Mittelalters aufgelesen. Eine einzige Wandscherbe, die dort gefunden 
wurde, konnte von der Farbe her karolingisch sein. 

Wie sab die Burg Holzbeim im Frtihmittelalter aus? Neben dem Turm und 
der Kircbe kennen wir noch keine weitere Bebauung im Burgbereich. Zu die
sem gebOrte der Sporn, auf dem der "Dicke Thrm" heute steht. DaB hier eine 
dichte Bebauung existiert hat, bezeugen die zablreicben Funde aus dem 
Brandborizont. Auf der Westseite sind einige nicbt naber datierbare mittelal
terlicbe Mauern sichtbar : friinkiscbe Keramik wurde als Lesefunde geborgen. 
Die Brandscbicbt barg viele verziegelte Htittenlebmreste und einige groBere 
verkoblte Balken, die wobl von Fachwerkgebiiuden stammen. Die Einfabrt 
zum Burggelande muB nordwestlicb des Bergsporns gelegen baben. 

In der Mitte des Dorfes siebt man nocb beute die Spuren eines alten HohJ
weges. Westlicb der Burg sind auf dem dortigen Geliinde (binter dem alten 
Forstbot) nocb Walle auszumacben, die wobl zur Burg- bzw. Dorfbefestigung 
gebort baben; eine genaue Zuordnung der Walle ist problematiscb . 

Die Umgebung von Holzbeim im (rUben MittelaIter 

Moglicberweise existierte an der alten StraBe, wobl in der Nabe des Hofes 
Heisenstein - der als Hofzum ersten Mal 1570 erwabnt wird 7 - eine Art K1ein
befestigung (Turm, Wache, o. ii.). Immerbin war in diesem Bereicb 779 eine 
Grenze vorbanden, die den Bezirk Niederaula von Holzheim trennte ' . Der 
Heisenstein (gemeint ist wohl die Mengshauser Kuppe) wird als Grenze des 
Hersfelder Bezirks Niederaula in den spiitmittelalterlichen Grenzbeschrei
bungen genannt'. Der Hofund die Burg Holzbeim waren im Spatmittelalter 
im Besitz der Herren von Romrod 10. 

Auf der Hobe stidlich des Dorfes - unmittelbar binter der Gartnerei an der 
StraBe nacb Kruspis - wurde beim Begeben der Ackerfliicben Kerarnik des 7. 
bis 13. labrbunderts geborgen, und es wurden dort an Pflanzen Wachstumsan
omalien festgestellt. Hier muB im Frtibmittelalter ein k:Ieines Gebaude gestan
den haben. Von bier aus kann man nacb Norden hin bis Unterhaun und Ro
tensee und nacb Hersfeld sehen. Die stidliche Nachbarkuppe gehort heute zur 
Gemarkung Rhina und beiBt der "Holzheimer Berg" (die Holzheimer nennen 
die Kuppe den "Rhinaer Berg"); offensicbtlich gehorte sie damals nicbt zum 
Holzbeimer Gebiet, die Kuppe versperrt niimlich den Blick nach Stiden. 
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Zwischen Rhina und Burghaun (vielleicht an dem FliiBchen Rhina) lag die 
Grenze des Kaplurs (Bifang) von Schwarzenmoor, das von den Eigentiimern 
zu Anfang des 9. lahrhunderts dem K10ster Fulda geschenkt wurde. Ein Bifang 
ist eine Bezeichnung flir Land, das durch rechtsfcirmliche Eingrenzung (Bau
me, Hecken, Steine, usw.) erstmals einer besonderen Nutzung und Herrschaft 
unterworfen wird. Es begegnet uns vor allem bei der Binnenkolonisation. Die
ser Bifang deckt weitgehend den siidlichen Teil des Htihenzuges. M. Gockel 
zeigt auf, daB Rodungen spatestens im 8. lahrhundert von Burghaun aus staU
fanden, ehe das Gebiet 801 an das K10ster Fulda iibergeht 11 Mtiglicherweise 
linden si ch unter den Namen der Schenker auch Erben der Erbauer des Holz
heimer Turms, die bereits in der 5. oder 6. Generation hier ansassig waren 12. 

Rhina im Haunetal gehtirte in den Bereich des Wildbanns Eherinnevirst, 
ebenso wie Mengshausen an der Fuldaseite des Bergriickens ; zumindest wer
den beide Orte in der Schenkungsurkunde an das Stift Hersfeld vom 30. Mai 
1003 genannt. Daher muB ein schmaler Streifen zwischen dem Bifang Schwar
zen moor (oder Bramfors!) und Holzheim auf der Htihe noch existiert haben. 
Es kann sich nur urn die heutigen Orlschaften Kruspis und Starklos handeln IJ. 

Beide Orte liegen noch vor der StraBe, die Mengshausen (Solms) mit Wehrda 
verbindet und im Kern ein alter Weg ist. Hier stand an der Nordseite der StraBe 
einst der Hof Sternberg. Der Weg zwischen Mengshausen und Hof Sternberg 
war ein Strang der nKurzen Hessen", moglicherweise sogar der Hauptstrang, 
der auf die Htihe flihrte . In diesem Fall ware Unterwegfurth der Hauptiiber
gang iiber die Fulda gewesen. Die Ortschaften unmittelbar an der StraBe von 
Mengshausen / Solrns nach Wehrda, Wetzlos und Schletzenrod, gehtirten in 
den EinlluBbereich von Fulda. Offensichtlich war die alte StraBe die Tren
nungslinie zwischen Hersfelder und Fuldaer Besitz auf der Htihe. Vielleicht 
wurde bereits die Trennung zwischen Bramforst und Eherinnevirst im Friih
miuelalter an dieser Linie vollzogen. Hersfelder Besitz laBt sich in fast alien 
Orten nordlich dieser Demarkationslinie nachweisen, nur in Holzheim bisher 
nicht. 

Die meisten Ortschaften auf der Htihe rechts der Fulda gehtirten zurn De
kanat Geisa, wahrscheinlich auBer Mengshausen, das erst 1520 als Filial-)(jr
che von Niederaula genannt wird I'. Es wird angenomrnen, daB die ntirdliche 
Grenze des Kapturs Schwarzenmoor gleichzeitig Grenze des Grabfeldgaus 
war I'. Dennoch belegt zumindest die kirchliche Zugehtirigkeit, daB ntirdlich 
dieser Grenze eine lockere Beziehung zurn Grabfeld existierte. Eine Umfrage 
unter den Bewohnern der betreffenden Dtirfer ergab, daB die Zugehtirigkeit 
zur Vorderrhtin (Grabfeld) durchaus im BewuBtsein der Menschen geblieben, 
aber durch die Orientierung nach Hersfeld, bedingt durch die alte StraBenflih
rung, iiberlagert war. Mtiglicherweise ist Holzheim bereits friih dem Reich 
entglitten; es liel dann in die Hiinde des Adeligen, der hi er flir die Turmbesat
zung verantwortlich war. Die adlige Familie betrachtete Holzheim als ihr Ei
gentum. Vielleicht ist die Zeit des Entgleitens im Laufe des 8. lahrhunderts zu 
suchen. Es ist durchaus mtiglich, daB der Burgherr in Holzheim sich bereits als 
Eigentiimer flihlte, als er die jetzt ausgegrabene )(jrche vielleicht noch in der 
ersten Halfte des 8. lahrhunderts errichten lieB. Wandscherben, die im Funda
ment geborgen wurden, lassen lediglich eine Datierung nach 700 n . Chr. (flir 
das Rhein-Main-Gebiet), flir unseren Raum nach etwa 720 n. Chr. zu. Eine Da
tierung bis zur MiUe des 8. lahrhunderts ware nicht unwahrscheinlich, zumal 
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Fulda und Hersfeld in dieser Zeit entstanden sind. Mit der Kirche in Holzheim 
und der Grlindung des Bifangs wurde ein Versuch gestartet, fUr die adligen In
haber eine vorteilhafte Ausgangssituation gegenliber den K1iistern zu schaf
fen. SchlieBlich muBten sie gegenliber K10ster Fulda das Nachsehen haben 
und sich mit Geschenken abfinden. Lediglich Holzheim blieb von dem Besit
zerwechsel seiner Umgebung verschont. 

Durch Erbgang kam der Besitz an die Herren von Romrod. Die Landgrafen 
von Hessen nahmen 1402 die gewonnene Fehde zum AnlaB, den Herren von 
Romrod ihr Allod einzuziehen, gab en ihnen ab er das Dorf spater als Lehen zu
rlick; fortan war Holzheim hessisch. 

Wie bereits gesagt, weiB man bisiang wenig Gber merowingerzeitliche Befe
stigungsanlagen. Es wird in der Literatur viel liber miigliche Anlagen disku
tiert, besonders in Thliringen. Dort gibt es mehrere Anlagen, die als merowin
gerzeitlich angesehen werden, doch fehlen bisher die Beweise. Besonders in 
Verdacht sind Erfurt, Miihlberg bei Amstadt und der Gleichberg bei Riimhild. 
In Franken ist vor allem die Hammelburg zu nennen, die bislang aber keine 
merowingerzeitlichen Funde erbracht hat. 

Die Ortsnamen-Forschungging der Archaologie voraus. Nach Meinung der 
Namensforscher sind -heim-Orte ein Zeichen fUr frankische Landnahme. 
Heim-Orte wurden zwischen dem 6. und 8. lahrhundert gegrlindet; die altere 
Gruppe ist in Verbindung mit Personennamen zu erklareo, diejiingere Grup
pe in Verbindung mit orts- und sachbezogenen Bestimmungswiirtem. Grup
piert urn Homberg/Efze z. B. sind die Orte Ostheim und Sondheim (Slid-) und 
die ausgegangenen Diirfer Westheim und Nordwig. Mittelpunkt dieser Griin
dungen war wohl die Burg Homberg. Zu dieser jlingeren Gruppe, deren 
Schwerpunkt im 7. lahrhundert liegt, gehiirt auch Holzheim. 

E. Stengel sah in diesen jUngeren -heim-Orten "die eigentlichen Trager des 
ausgebildeten Systems der Militarkolonisation des frankischen Staates" 16. De
mandt stimmte diesem zu: "Im Gegensatz zu den unteren Maingebieten und 
der Wetterau treten die -heim-Orte im librigen Hessen vereinzelt und offen
sichtlich nur an solchen Stellen auf, wo es wichtige miliHirische Positionen 
wirtschaftlich zu sichern und besatzungsmaBig zu verstarken gait" 11. Es ist al
so nicht auBergewiihnlich, daB in Holzheim eine frankische Burg ans Tages
licht kam; erstaunlich ist nur, daB sie noch nicht viillig liberbaut und zerstiirt 
war. Die Bliraburg und die Hammelburg hatten nicht nur eine militarische 
Schutzfunktion auszuliben; es waren komplexe Gebilde von betrachtlicher 
Ausdehnung - wehrhafte politische Zentren. Auf der Hammelburg sollte 
nach dem Willen des Herzogs Heden ein K10ster errichtet werden 18 . Holz
heim gehiirte zu den kleineren Burgen der Gruppe "StraBenfesten"; sie besaB 
aber dennoch geniigend Areal, urn durchziehende militarische Einheiten ne
ben der eigenen Besatzung, zumindest vorlibergehend, aufnehmen zu kiin
nen. Andererseits konnte mao, wenn notig, auf das erweiterte GeHinde ver
zichten und die Verteidigungslinie nur auf den Sporn reduzieren. Mindestens 
einmal- im spaten 7.1ahrhundert wahrscheinlich - wurde vom Turm aus ein 
Kampf geftihrt; es kiinnte ab er auch so gewesen sein, daB man die Besatzung 
bereits abgezogen hatte. 

Wohin konnte die Besatzung verlegt word en sein? Diese Frage ist sehr 
schwierig zu beantworten; in Fulda, wo es bereits vor Bonifatius einen groBen 
- zumindest kiinigsahnlichen - Hof gab, ist sie wohl nicht gewesen. Fulda ge-
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horte namlich zum Grabfeld, und das Grabfeld gehorte zu Franken, das da
mals im Reich der Thtiringer lag 19. AuBerdem wurde der Hof etwa zur glei
chen Zeit verwlistet. 

AIs nachster -heim-Ort i.'f Kirchheim zu nennen. Ob hier eine ahnliche 
Befestigung war, weiB man nich!. Moglich ware auch, daB die militarische 
Einheit vortibergehend zurtickgezogen wurde - entweder nach der Btiraburg, 
zum Christenberg oder zum Glauberg (oder zum SchitTenberg). Zu alien 
GroBanlagen fUhrten bekannte Femwege. Diese Femwege existierten sicher 
schon, als die Burg Holzheim entstand. 

Die Siedler im ostbessischen Raum uDd ihre Topferware 
Die Thilringer ruhrten ein tiberaus eigenstandiges Leben. Lesefunde von 

Keramik und vor allem die Erforschung der Ortsnamen, so meint M. Klein
PfeutTer in ihrem Aufsatz tiber die Bevolkerungsverhaltnisse in Mainfranken 
im 7. Jahrhundert, haben aufgezeigt, daB die Grenzbereiche Mainfrankens in 
dieser Zeit durch die Anlage von Burgen abgesichert wurden, wobei das Grab
feld, das bisiang eine Sonderstellung eingenommen hatte, miteinbezogen 
wurde 20. Wenn das Grabfeld von den Thtiringern befestigt wurde, wird der 
osthessische Raum kaum ohne Befestigung gewesen sein. Sicherlich werden 
die Befestigungen im Grabfeld hauptsachlich zur Abwehr der Slawen und 
Sachsen errichtet warden sein; aber durch die weitgehend unabhangige Stel
lung des Herzogs konnlen sie auch gegen die Franken gerichtet gewesen sein. 
Burgenanlagen gehen zumeist Hand in Hand mit Siedlungsgrtindungen. Die 
starke Siedlungswelle van Stiden ber breitete sicb wahrscbeinlich nach Nar
den ostlich van Holzheim enUang der Ulster und Werra bis in die Gegend 
nordlich van Geisa (Thtiringen) aus. Etwa einen Tagesmarscb van Halzheim 
entfernt liegt Rasdorf; bier grtindete Fulda var BI5 ein Kloster. Gesprachen 
wird in diesem Gebiet heute nocb ein mainfrankischer Dialekt" . VermuUich 
gehOrte die gesamte Rasdarfer und die anschlieBende Soisdorfer Mark noch 
zum Siedlungsbereich van Wtirzburg 22. Das Nachbargebiet ist var allem 
durch das karolingische Graberfeld von Hilmes (thtiringisch-frankisch) hinrei
cbend bekannt 23. 

In den 1970er Jahren hat K. Sippel Gelandebegebun~en im Umland der 
Grasburg bei Mansbach (Saisdarfer Mark) durchgefUhrt ' . In den "Fundbe
rich ten aus Hessen" hat er Randprofile van Topfen aus verschiedenen Wti
stungen abgebilde!. Die GefaBe konnte er damals nicht datieren. Mit der Kera
mik aus Halzheim liegt reiches Vergleichsmaterial vor. Beim Vergleich der 
Randprofile aus Halzbeim mit den van Sippel nachgewiesenen zeigt sich, daB 
das RandstUck Abb. 10,5 in Halzheim sehr haufig in der Brandschicht des spa
ten 7. ad er frtiben B. Jahrhundert varkammt; die Rander Nr. 2 und 3 bei Sippel 
haben starke Ahnlichkeit mil der Keramik des spaten 7. Jahrhunderts aus 
Halzheim; Nr. 6 konnte einen Typ darstellen, der etwas junger ist als der in 
Holzheim. Aus den Wtistungen Isleibs und Markscheinen einige StUcke eben
falls aus dem spaten 7. Jahrhundert zu stammen, wie z. B. Abb. 11 , AB und B3. 
Bei den anderen Funden muB man die Machart vergleichen. Dennach reichen 
diese Parallelen aus, urn die Keramik aus dem Gebiet Saisdorf und die aus 
Holzheim allgemein dem Kreis der ostfrankischen Keramik zuzllordnen, zu
mal sich nur wenige StUcke gut mit westhessischen Funden vergleichen las
sen. Wenn man z. B. die Halzheimer Keramik mit den Funden vam Christen-
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Abb. 4 : 
Keramik : Nr. l aus der Kulturschicht VOT Erbauung des Tunns; Nr. 2 his 13 Erbauungszeit des 
Tu rms ; Nr. 14 bis 20 Brandhorizont des 7./8. Jahrhunderts. 
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berg vergleicht 2l - die Typen 5a und 5b entsprechen der osthessischen Kera
mik des spaten 7. lahrbunderts wobl am me is ten -, so liegt der augenfalligste 
Unterschied darin, daB die Christenberger Rander zwischen Hals und Rand
lippe wesentlich kiirzer sind als die der Holzbeimer Rander. 

Ebenfalls tut man sich scbwer mit den Funden von der Biiraburg. Die ge
samte Keramik, die bei N. Wand abgebildet ist " , ist sehr steilwandig. Ob die
ser Unterscbied zeitlicb oder raumlicb bedingt ist, ist nicbt gaDz klar. Dennocb 
ware eine zeitliche Differenz in Erwagung zu ziehen, weil die Keramik der er
sten Hiilfte des 8. labrbunderts docb steilwandiger als die des 7. lahrbunderts 
ist (vgl. Typentafel Christenberg). Nach diesem Vergleicb ergibt sich, daB so
mit eine Siedlungszunahme im spaten 7. lahrhundert im ostbessischen Raum 
archaologisch nachzuweisen is!. Sowohl die Schenkergruppen des Klosters 
Fulda in diesem Raum als aucb die Keramik konnen allgemein dem ostfranki
schen Kulturkreis zugewiesen werden. 

Holzheim und sein StraBennetz 

Die wicbtigste Ost-West-Verbindung, die an Holzbeim vorbeifUhrte, war 
die StraBe der .Kurzen Hessen" ; sie verband das Rhein-Main-Gebiet - vor al
lem Mainz in der Friihzeit - mit Thiiringen . Diese StraBenflihrung wurde be
reits um die Mitte des vorigen lahrhunderts von dem Kasseler Archivar Georg 
Landau grob skizzier!. Die alten Wege erkundete Landau zumeist selbs!. Sei
nen Spuren nachgegangen ist W. Goricb t "- Von Gorich ging der Gedanke 
aus, daB in Niederaula eine karolingische cUrtis (Konigshof) existierte. Trotz 
intensiven Sucbens bei BaumaBnahmen ist der Konigsbofbisher nicht gefun
den word en 28 . Da nun in Holzheim eine sog. Etappenstation angetroffen WUf

de, wird es immer uDwahrscheinlichec, daB in Niederaula ein Konigshof zu 
finden sein wird. Bereits Demandt machte darauf aufmerksam, daB die MaBe 
2 Leugen (4,4 km) im Durchmesser "anscheinend die iibliche, genormte GroBe 
solcber Zuwendungen, da sowobl eine solche Karls d. Gr. an Kl. Hersfeld 799 
in Niederaula als auch an seinen Biograpben Einhard 815 in Michelstadt im 
Odenwald od er Schenkungen an die Kl. Fulda und Malmedy in gleicher Weise 
begrenzt sind" 29. Demandt bescbreibt, wie zwei Sachsen im Gefolge Karls des 
GroBen auf ihren Gutern von jeweils 2 Leugen im Durchmesser Rodungen 
vornebmen. Beide wollten nicbt auf dem Konigshof in Kassel-Wolfsanger 
wohnen, weil sie Konflikte mit den dortigen - zwangsweise angesiedelten -
. acbsischen Gefangenen fUrchteten. Nichtbebautes bzw. wiistliegendes Ge
lande gehorte dem Konig, der frei dariiber verfUgen und es auch verschenken 
konnte JO, 

Wahrscheinlich der alteste aller Fernwege, der das Holzheimer Gebiet tan
gierte, ist die Antsanvia ; sie wurde bereits in vorgeschichtlicher Zeit als 08t
West-Verbindung genutz!. In Verbindung mit dem Brand des Hofes in Fulda 
bemerkt Goricb: "Ebe es aber nacb einer grundlichen Verwustung des Bu
chenlandes und seines Hauptplatzes (Hofin Fulda) - etwa durch einen auBer
ordentlicb tiefen VorstoB von Teilen des Sachsenbundes - aucb nur an den 
notdurftigsten Wiederaufbau gehen konnte, muB sich fUr die west-ostliche 
KonigsstraBe die Bezeichnung als alter d. h. ebemaliger Fernweg (Anrsanvia/ 
Semita antiqua) zur zerstorten Pfalz entwickelt haben . . . " 31 

Leider hat Gorich damals seine Gedanken in dieser Ricbtung nicht weiter
gefUhrt. Wenn es einen .alten Weg" bereits gegen 700 gegeben bat, muB es be-
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reits auch einen "neuen Weg" gegeben baben. Dieser neue Weg kann nur 
"Kurze Hessen" heiBen. Er fUhrte durch die Buchonia (Ovlaho ... infra silvam 
Buchoniam) " und an Hersfeld (in pago Hassorum) 3J vorbei - und somit durch 
Hessen -, mied aber thiiringisches Gebiet so lange wie miiglich H Dennoch 
muB man mit der schriftlichen Uberlieferung vorsichtig umgehen. Immerhin 
ist sie mindestens hundert Jahre jiinger als die Ausgrabungsfunde. Man kann 
dennoch festhalten , daB die Holzheimer Burg bereits im 7. Jahrhundert exi
stierte, und daB es zu der Burg ebenfalls einen Weg gab, der von Westen her 
kam. 

Von Holzheim aus hatte man iiber die "Kurzen Hessen" bis Gerstungen 
und Vacba (d. h. zur Werra) hiichstens einen Tagesmarsch zu FuB zuriickzule
gen; Von Fulda aus, iiber die Antsanvia, erforderte der Weg mindestens zwei 
Tage. Wenn die Beziebung zwischen den Franken und den Thiiringern nicht 
sonderlich gut war, ging man bestimmt so lange wie miiglich durch gesichertes 
Gelande. Reichsbesitz ist fUr das Werragebiet (Domdorf, Gerstungen) bereits 
fUr das 8. Jahrhundert belegt"; Vachajedoch erst 814-8\7 36• Immerhin wird 
bereits 704 eine Burg der Merowinger - die Merwigesburg - in Thiiringen ge
nannt, die man noch fUr das 7. Jahrhundert in Anspruch nehmen kann . 

Denkbar ist es schon, daB die Merowinger im spaten 7. Jahrhundert, oder 
noch friiher, Besitz an der Werra erworben hatten. Die alteste bekannte franki
sche Keramik in diesem Gebiet stammt aus dem 9. Jahrhundert und wurde in 
Philippsthal (Kreuzberg) gefunden, in einem Ort, dessen friihesten Namen wir 
nicht kennen 37 Aus Hersfeld kennen wir frankische Keramik des 7./8. Jahr
hunderts aus dem Stiftsgebiet". Vor drei Jahren wurde - ebenfalls aus dem 
Bereich Hanfsack (PfeifIersgasse 1) - in Hersfeld germanische, frankische und 
karolingische Keramik (noch unveriiffentlicht) geborgen, die auf eine miig
liche Besiedlung seit der Viilkerwanderungszeit in diesem Stadtbereich hin
deutet. 

Wie sieht es mit der Besiedlung entlang den "Kurzen Hessen" oder an der 
Werra aus? Denkbar waren solche Militiirsiedlungen wie in Holzheim oder 
auch Siedlungen von zwangsweise umgesiedelten Fremdgruppen. Immerhin 
gibt es den Namen des Nachbarortes von Holzheim: Siegwinden. Es gibt zahl
reicbe Versucbe, Ortsnamen und Gruppen von Ortsnamen zu deuten, z. B. je
ne der Orts- und Flurnamen mit Her-, die aber ohne archaologische oder histo
rische Fundierung als zu gewagt erscheinen. In der Zeit seiner Griindung be
stand Holzheim verrnutlich allein auf der Hiibe. Analog der Darstellung der 
Besiedlung urn den Glauberg bei Biidingen kann eine Abfolge von ,,-heim-zu
bach-zu-hausen-Orten" im Umlaeis von Holzheim zusammengestellt wer
den 39. Besonders aufiallig sind die zahlreichen Einzelhiife im Umkreis von 
Hersfeld mit der Endung -bach. Viele stehen in Zusammenhang mit Aufstie
gen zu alten Hiihenwegen. Sie belegen nicht selten eine scbwache Spornlage 
iiber einem Wasserlauf. 

Neben zwei solchen Hiifen an der Fulda steht eine weitere Anlage, die in 
Zusammenbang mit Holzheim von Interesse ist: Zwischen Kerspenhausen 
und Mengshausen liegt die Burg Wallenfels, die bereits zu Anfang des 14. Jahr
hunderts eine Ruine war. Sie liegt, genau wie Holzheim, auf einem Sporn zwi
schen zwei tiefen und breiten Graben. Der siidliche Graben scheint ein wichti
ger Aufstieg zur Hiihe gewesen zu sein. Noch heute fUbrt ein Waldweg dort 
hinauf. Ostlich der Burg findet sich die hiichste Erhebung des gesamten 
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Abb. 5: Germanische uDd frankische Keramik 8US Bad Hersfeld, Pfeifergasse I 

Htihenzugs: die Mengshiiuser Kuppe. Holzheim Iiegl mil seiner Burg weiler 
tistlich. Die Gesamlanlage der Burg Wallenfels isl ab er sicher kleiner als die in 
Holzheim. Ob die Anlage Wallenfels so alt iSI wie die in Holzheim, kann man 
nur durch Grabungen kliiren. 

Die Ausgrabungen in Holzheim haben gezeigl, daB man ersl am Anfang der 
Forschungen in Osthessen sleh!. Die Bedeulung dieses Raumes ftir die eufO
piiische Geschichle begann nichl ersl mil der Grilndung der K1tisler Fulda und 
Hersfeld, sondem bereils Generalionen vorher. Mil Hilfe der Archiiologie 
sind wichlige Erkennlnisse zur Geschichle zu gewinnen. Die hier dargeslelI
len Befunde und Oberlegungen werden hoffentlich Ausgangspunkl ftir eine 
Neubewertung Oslhessens in der Geschichle sein. 
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