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Beobamtungen an vor- und 
Hiihensiedlungen Niederhessens 

Von Rudolf Haacberg 
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Nachdern EDUARD PINDER in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf 
nordhessismen Ringwallanlagen erstmals den Spaten angesetzt 1 und FELIX 

FIlHR. VON U. zu GILSA, daran ankniipfend, allgemein aufklarend dariiber be- . 
rimtet hatte!, erwachte urn die Jahrhundertwende ein allgemeines Interesse an 
diesem Sondergebiet der heirnatlichen Vorgeschichtsforschung. Hier war 
es vcr allem der Hessisme Geschichtsverein, der sich auf Anregung des da
maligen Kg!. Museums in Kassel der Ringwallforschung intensiv annahm und 
im Friihjahr 1900 sogar eine besondere HKommission zur Erforschung der 
vorgeschichtlichen und frUhmitlelalterlichen Befestigungen" einsetzte, urn die 
RingwaIle einer griindlichen Du<chforschung, Vermessung und Beschreibung 
zu unterziehen I. 

Im Vordergrund des Interesses standen damals begreiflicherweise nur die 
Walle selbst, wahrend alle iibrigen damit zusammenhangenden Fragen zu
namst zuriickstanden. Das anderte sim erst, alS' die Voraussetzungen ge
schaHen wurden, groBere Ausgrabungen auf der Altenburg bei Niedenstein 
durchzufUhren. Diese Untersuchung wurde in den Jahren 1909-1911 von dern 
Museumsdirektor Dr. JOHANNES BoEHLAU, dem Vorsitzenden des Vereins Ge
neraImajor z. D. GUSTAV EISENTItAUT, dem LUbecker Professor HERMANN HOF

MEISTER und dern Kasseler Bibliothekar Dr. med. WILHELM lANCE durchg .. 
fUhrt. Damit wurden nun auch die eigentlichen Probleme erkannt '. 

Die Ringwalle tr.ten in der Forschung dann wieder einige Jahrzehnte zu
rtick, und man las und horte verh.iiltnismaSig wenig davon. Neuerdings hat 
es den Ansmein, als wenn sidt das Interesse ihnen wieder verstarkt zuwenden 
wollte. Der Grund ist wohl darin zu sehen, daB sich das Blickfeld auf diese 
Dinge inzwismen wesentlich $eweitet hat. Das ist durch einen Hinweis leimt 
bewiesen: EISENTIlAUT fand damals, als er den Gipfel des Lotterberg_s bei 

1 E. Pnmn: Ausgrabungen auf dem Wartberg -+ Berlmt fiber hetdnisme Alters 
tiimer - ZHG 5upp!. Bd. (1878) 7 u. 10; DERS. : Ob_r Ringwille In Niederhe.
.en -+ Mitt. VHG (1882) IV. 

2 F. v. GILSA: Zur Ringwallfrage -+ Mitt. VHG (1882) LXXII; DUS.: Ringwalle aIs 
Kultstatten -+ Mitt. VHG (1883) LVIII. 

3 Vg!. Mitt. VHG (1899) 11; in den folgenden Jahren wurde an der 'gleichen 5tel
le liber die Fortsmritte der Kommission berimtet. Die Vermessungsunterlagen 
werden heute im Landesamt fUr BodenaltertUmer in Marburg aufbewahrt. 

, Die Ausgrabungsergebnisse wurden - nam voriaufigen Zwisdtenberichten In 
den ",Mitteilungen'" des Hess. Geschichtsvereins - endgiiltig 1930 von HnMANK 
HonwslEK publiziert: Mattium-Altenburg bel Niedenstein (Frankfurt 1930) -
Germamsme Denkmaler der Friihzeit, hrsg. von der Rom.-Germ. Kommlsslon 
des Deutsdten Archaologischen Instituts . 
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Wolfershausen nam einer vermuteten Amselburg absuchte 6, einige atypisme 
Smerben und wunderte sim darUber; heute ist bekannt, daB Uber 60 Hohen 
in Niederhessen mehr oder minder bededct sind mit Keramikresten aus vet'
smiedenen Zeiten der VorgesdUmte, und es handelt sim dabei keineswegs 
nUr urn Ringwallanlagen, sondern zurn groBen T eil urn vollig unbefesl,igte 
Gipfel. Hier liegt also das vorgesmimtlime Smerbenmaterial in Massen ung .. 
start und allzeit griffbereit, und zwar unter Fundumstanden, die an und fUr 
sim smon wertvolle AufsdtlUsse geben Uber die Lebensweise jener Mensmen, 
die diese Hohen besetzt hielten, wahrend die Siedlungen im Flamlande weit
gehend durm die moderne intensive Bodenkultur zerstort wurden. 

Das ist smon Grund genug, sim diesen Fundstatten zuzuwenden, und es 
ist zu erwarlen, daB es mehr und mehr geschieht. Hierzu einen Beitrag zu lei. 
sten, ist das Ziel dieses Aufsatzes. Es sollen darin eine Reihe von Beobamtun
gen niedergelegt werden, die der Verfasser bei der Begehung und eingehen
den Beteamtung der Hohen gemamt hat. Sie sollen natiirlim nur Hinweise 
sein, so wie auch alle geauBerten Gedanken nur subjektiven Charakter haben. 
Klarheit- konnen nul' Grabungen und wissensmaftlkhe Untersudtungen des 
Fundmaterials bringen, die Same der Famwissensmaftler sind. 

Zuniimst nom ganz kurz eine Begriffsbestimmung: Ho hen 5 i e diu n
g e n sind alle Berge, auf denen sich Mensmen langere oder kUrzere Zeit 
aufgehalten und dabei Siedlungsspuren hinterlassen haben. Ri n g wall e 
sind befestigte Hohensiedlungen, die durm Wallanlagen gekennzeimnet sind, 
ganz gleim, ob diese wirklim Ringe bildeten oder nur Absmnittswalle dar
stellten. 

Hohensiedlungen sind mit einer ".an Simerheit grenzenden Wahrsmeinlidt. 
keit" auf allen Hohen mit steilen Abhangen zu finden, die in der Niihe gro
Berer anbaufiihiger Flamen und Gebiete liegen. Wie die beigefUgte Karte zeigt, 
wurden im Raume Bad Wildungen - Witzenhausen - Warburg - Frielen
dorf bisher 40 festgestellt (Abb. 1). Besonders massiert liegen sie in der Urn
gegend van Gudensberg, also in jenem Gebiet, das man gemeinhin als das 
Kernland der Hessen ansieht. Die groflen siedlungsfeindlimen Waldgebiete 
sind fast ganzlim frei davon. Das alles laBt zweifellos SmlUsse auf die Dimte 
der Bevolkerung zu, die diese Hohen neben ihren Talsiedlungen zeitweilig 
besetzte. 

1. Die Art der Befestlgungeu 

Am einfamsten ist eine Hohensiedlung zu erkennen, wenn man auf einem 
Berge Wall a n I age n entded<t. Sie sind allerdings manmmal nimt ohne 
weiteres sichtbar. 5 t e i n wall e sind nur dann vorhanden, wenn in namster 
Niihe Blod<halden zur VerfUgung standen. Sle lieferten allein das Baumare-

5 G. EISENnAUT: Die Burg Wolfenhausen und die Amsel am Lotterberg -+ He.
.enland 33 (1919) 94. 
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Abb. l: Hijhensiedlungen in Niederhessen 
1 Rosenberg. 2. Ahlberg. 3 Hiuschensberg. 4 Kring.5 SUdholz. 6 Tremberg. 7 Burg
berg. 8 Hangarstein. 9 Helfenstein. 10 Dornberg. 11 Hohlestein. 12 Burghasunget 
Berg. 13 Hunrodsberg. 14 Hirzstein. 15 Baunsberg. 16 Schenkelsberg, 17 Altenburg 
bei Niedenstein. 18 Niedensteiner Kopf. 19 Burgherg bel GroBenritte. 20 Bens_ 
berg. 21 BUstein. 22 Hahn bei Holzhausen. 23 Lohner Kopf. 24 Wartberg. 2S GUn_ 
tersberg. 26 Odenberg. 27 Lamsberg. 28 Lotterberg. 29 Lautenberg. 30 HUnenburg. 
31 Johanneskirchenkopf. 32 Biltaberg. 33 Felsberg. 34 Altenburg a. d. Eder. 35 Hei_ 
ligenberg. 36 RhUndaer Betg. 37 Hundsburg. 38 Altenburg bel Romersberg. 39 Hei. 
delburg (Waster Garten). 40 landsburg. 
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rial zu den T roe ken m a u ern I deren Reste wit ja heute in den Stein
wallen vor uns haben. Dabei wurde - wie das Beispiel des Ringwalles auf 
dem BUstein bei Besse zeigt - bei Mangel an Steinen das GeHinde vor und 
hinter dem Wall so griindlim von Steinen befreit, daB der Wall heute nodt 
flir ieden Mensmen gani auffallig in Ersmeinung tritt. Die ehemaligen 
Mauern sind natiirlich mangels jeglidter Bindemittel smon bald zusammenge
fallen, und zwar rutschten die Steine in erster Linie nam auBen, also bergab. 
So entstand ein typism ungleichseitiger wallartiger Steinstreifen. AuI dem 
Wusten Garten im Kellerwald ist er an manmen Stellen 20 m breit. 

Wo Blockhalden fehlten - wie im Buntsandsteingebiet, aber aum auf vielen 
Basalthohen - half man sim mit E r d wall e n und Graben. Sie sind ie nam 
Untergrund versmieden hom gewesen. Auf der Hiinselenburg am Edersee 
liegt die Wal&rone 8 m uber der Grabensohle; auf anderen Ringwallmla
gen aber muB man sich auI den Baum legen, urn die Wane nur eben erkennen 
zu konnen. 

Zum dritten gibt es - wie smon erwllhnt - nimt wenig Hohensiedlungen, 
da ist trotz aller Miihe aum nimt die Andeutung einer ehemaligen Befesti
gung zu entdecken. Meist sind die BosdtungswinkeI der Hange besonders 
groB; trotzdem wird man annehmen konnen, daB hier eine andere Art der 
Befestigung angewandt wurde (Verhau, Knick, Holzzaun). Daruber lieg sim 
iedom bisher kein Hinweis finden. Smulbeispiele fur solme unbefestigten 
Hohensiedlungen von groBem Fundreientum sind der senon erwahnte Lotter. 
berg bei Wolfershausen und der Wartberg bei Kirmberg, Kr. Fritzlar-Horn
berg. . 

Betraentet man diese Dinge geoIogisen, so muB man feststellen, daB gerade 
die -Basaltausbriime gegen Ende des Miozan an den Randern der Graben des 
Niederhessismen Berglandes die Grundlagen zu solmen Bergen smufen, die 
spater durm Abtragung ihrer Urngebung smroff heraustraten und smlieBlim 
fiir die Hohensiedlungen die denkbar besten Gelegenheiten boten, sehr im 
Gegensatz zum Buntsandstein, der in der Regel nilr flame Hodtflamen bil
dete. So sind alle Hohensiedlungen in Niederhessen mit Ausnahme zweier 
umstrittener (Ravensburg im Kaufunger Wald und Hunenburg bei Empfers
hausen, Kr. Melsungen) auf steilen Basaltbergen zu finden. 

3. Die WallflIhrung 

Man spricht zwar immer von Ringwallen, aber die wenigsten sind tatsach. 
lien ('ingformige Anlagen. Die meisten zeigen nur Gellindeverstarkungen 
an den 5tellen, wo der Gipfel verhliltnismaBig leient zu ersteigen war. 

Es ist bewundernswert, wie gut diese 5tellen erkannt und wie wohliiberlegt 
und gesmickt dort die Anlagen errimtet wurden. Fur einen alten Soldaten 
ist es geradezu ein Vergniigen, das festzustellen, und in diesem 5inne ist es 
verstandlim, dag gerade ein alter General (EISENT1lAUT) sim die Aufgabe 
stellte, die niederhessisenen RingwalIe aufzuspiiren und sie zu vermes sen . 

Der Versmiedenheit des Gelandes entspremend, zeigt sim keine Wallanlage 
genau wie die andere. Die instruktivste und am besten iibersehbace kront den 
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Abb.2 : Der Dornberg (Karte Nr. 10) 
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D a r n b erg bei Kassel (Abb. 2) '. Hier hat man tatsiidilidi einen gesdUos
senen Wall vor sidi. Da die HoIhfliidie fast vallig unbewaldet ist, erkennt 
man die Wallfiihrung auf den ersten Blick, wiihrend man bei den meisten 
anderen Anlagen im Wald umherlaufen, ja sidi durdi Gestriipp arbeiten muS, 
um hin und wieder die Fortsetzung des Walles zu finden. Audi das Tor und 
einige AuSenanlagen sind leidit zu erkennen, dazu am Nord- und Siidhange 
die eigenartigen Horizontalpfade, die Prof. SPIlOCDlOFF als zugesdtwemmte 
Spitzgriiben deutete. 

Die anderen als Beispiele gebraditen Grundrisse sollen zeigen, mit weldien 
oft sparsamen Mitteln man bei der Befestigung der Hahen zu arbeiten ver
stand, um nur odervor allen Dingen das Notwendigste zu sdiaHen. Der Od en
b erg (Abb. 3) ist nadi drei Seiten so steil, daB es geniigte, den eigentlidien 
Gipfel mit einem doppelten Absdinittswall zu sidiem und mit zwei Wall
stiic:ken den einzig moglimen Anmarsdtweg von SO hee Zll sperren. Der 
kreisrunde Wall vor dem eigentlidien Gipfel ziihlt nidit mit. Er ist erst im 
Mittelalter erriditet worden. 

Der Ho h est e i n bei Hitzelrode (Abb. 4) gibt ein priiditiges Beispiel, wie 
man den ebenfalls nam drei Seiten sturmfreien Bergvorsprung durm einen 
langen Absdinitts-Doppelwall mit Doppelgraben bestens sdiiitzte, sidi im 
iibrigen aber zufrieden gab, weil man sidi durdi die mit Blacken iibersiiten 
Steilhiinge geniigend gesidier! giaubte. 

NoIh interessanter ist die Anlage auf dem Bur g b erg bei GroBenritte 
(Abb. 5). Hier ist die HoIhfliidie auf 'I. ihcer Umrandung durdi groBe Block
halden van der Natur soweit sturmfrei gemamt, daB es geniigte, mit einem 
etwa 50 m langen Wall das einzig blockfreie Stiick zu befestigen, urn gieidi
zeitig aum ruer den Eingang zu smUtzen. 

Zum vierten !;ei die Wallfiihrung fiir eine verrnutete Kultstiitte gebradit 
(Abb. 6). In der Mitte des Ringwalles ragt - 26 m holh - doe H 0 hie s t e i n 
heraus. Hier s<hmiegt sidi der Wall, genau der Hahensdiiditlinie entsprediend, 
um den Gipfel und bezieht dabei gesdiickt zwei Felsrippen ein. Fast der ge
samte steile Innenraurn ist mit Blockhalden ausgefiillt und bot weder Men
smen nom Vieh Gelegenheit, sidt einige Zeit niederzulassen. Dieser Umstand, 
vor allem aber ein auf der Gipfelfliidie des Felsens vorhandenes, von Men
sdienhand in den Basalt hineingearbeitetes quadratisdies Lodt (2:2 :1,20 m), 
bestimmten die meisten Teilnehmec an der Kasseler Ardiiiologentagung 1955 
anzunehmen, daB es sim hier urn eine Kultstatte handelte. 

4. Die 

Wer den Innenraurn einer WallanIage bzw. die GipfelBiiche einer unbe
fesligten Hahensiedlung genau belraditet, wird bald erkennen, daB die Erd
oberHiidie unnatiirlidie Unebenheiten aufweist. Man muS mehrere Male eine 

6 Der Domberg wurde anIiBlich der Tagung des Nordweltdeutsdten Verbandes 
fUr Altertumsforsmung, die von Prof. Sr.ocmon seleitet wurde, am 15 .•. 55 
von den Teilnehmem besucht. 

• 



VOT. und friJhgescnichtlidJe Hohensiedlungen 15 

• 

• 

• j I I I I 
o 110 100 150 200 

Abb.3: Der Odenberg bel Gudensberg (Kart. Nr. 26) 

solche Gelandebegehung vomehmen und ,ich dabei auch mal biid<en und hin. 
legen, und man wird erstaunt sein, was sich sdUieBlich alles enthiillt. Da gibt 
es kleine oder groBere Pod i en, T err ass en, ebene und sanft geneigte 
P I ate a us, denen man ansieht, daB sie von Menschenhand geschaffen 
wurden, zweifellos urn. einen einigerm.aBen ebenen Raum fiic irgendwelme 
Behausungen zu bekommen. Dabei wurde durchweg der Gipfel ausgespart 
und die sonnige 5 ii d s e i t e der kalten Nordseite und zugigen Westseite 
vorgezogen. Das alles ist auf dem Hirzstein bel EIgershausen (Kr. KasselaLand) 
und auf dem Rhiindaer Berg (Kc. Melsungen) besonders gut erkennbar. Die 
Anlage auf dem Rhiindaer Berg (Abb. 7) zeigt auch drei V e r t i k a I wall e , 
anscheinend urn den 5iedlung,raurn am Osthang gegen Zugrif£, vielleicht 
auch nur gegen Zugwind zu schiitzen, zumal - wie das Gelande auBerhalb 
der Anlage zeigt - reichlich 5teine zur Verfiigung standen. Auf dem Rhiin. 
daer Berg ist ausnahmsweise auch ein Teil der Gipfelflache noch durch einen 
besonderen kleinen AbschniltswaU geschiitzt. Zu welchem Zwed<, ist unklar . 

• 

• 
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Augenscheinlilh besonders bevorzugt waren soIche Stellen der Wohnfliiche 
einer Hohensiedlun& die einseitig oder zweiseitig von B a 5 a I t rip pen 
flankiert waren. Sie erweisen sim beim Absuchen des Gelandes als besonclers 
fundreich (Burghasunger Berg, Hirzstein, Niedensteiner Kop£). 

Bemerkenswert, aber durmaus verstiindlidt ersmeint die Wahrnehmung, 
daB die Siedlungsflache keineswegs imrner nur auf den Raum innerhalb der 
WallanIage beschriinkt ist. Bei kleineren Anlagen, die sich geliindemiiBig nicht 
recht erweitern lieBen, aber anscheinend viel Volk aufzunehmen hatten, fin
det man massenhaft Scherben (aber keinen Hiittenlehm) auch a u B e r h a I b 
des Wall e s (Odenberg(I), Baunsberg, Burgberg bei GroBenritte). Man 
wird sich dort aufgehalten haben und nur hinter den Wall gefliichtet sein, 
wenn die Gefahr akut wurde. 

5. Die Behausungen 

Hieriiber sind nur smwer Beobachtungen zu machen, denn genauen Auf
schJ.ui dariiber konnen naturgemaB nur Grabungen geben, die aui Pfosten
lOcher, Herdpliitze u. dgI. eingestellt sind. Immerhin sind folgende Wahr. 
nehmungen gemadtt worden: 

H ii t ten I e hm ist beim Absuchen des Geliindes und bei kleinen Probe
sdtiirfungen auf den weitaus meisten Hohensiedlungen nur recht wenig ge
funden worden. Das braucht nicht zu bedeuten, daB man nur selten Hiitten 
gebaut hat, denn ungebrannter Hiittenlehm lost sich bekanntlich unter dem 
EinfluB von Regen und Schnee wieder auf. Die Anlage vieler Podien und 
Terrassen HiIlt zudem dacauf schlieBen, daB man Hiitten bauen wollte. - W .. 
sentUch mehr Hiittenlehm als Scherben gab es in der Anlage vom Hohlestein 
beim Domberg, darunter auch ein bemerkenswertes Stiick mit einem Gewebe. 
abdruck '. 

Eins steht jedoch auf alIen Wallanlagen fest: Die Scherben massieren sich 
allenthalben urunittelb .. hinter dem Wall, also der Mauer. Wenn man auch 
sicherlich einen Streifen freilieB zur Aufstellung der Verteidiger, 50 scheint 
man doch gem mit den Hiitten in den Windschatten der Mauer 

• gegangen zu sem. 
Im iibrigen darf man nicht die Wohnverhiiltnisse auf der Altenburg bei 

Niedenstein, die wiederholt eine volkreiche Dauersiedlung gewesen ist, mit 
denen auf den vielen kleinen Anlagen gIeichsetzen, die sicherlich kilmmerlich 
waren und vielleicht meist nur aus zeltartigem Wind. und Wettersmutz be
standen, well sie wohI nur fUr kurze Zeit ihren Zweck zu erfiillen brauchten. 

7 Dr. h c. SCBLABOW von der Forschungsstelle rur vorgesdUchtliche Textilien, Neu
mUnster und SdtloB Gottorp bei Schleswig, untersuchte das ihm eingesandte 
Stiitk und erkannte mit Vorbehalt ein feines Gewebe in Leinwandbindung der 
Eisenzeit, vielleicht aum des MittelaIters. VergleichsstUcke in dieser Feinheit 
fehlten bisher. VgI. R. HAAltBEIlG: Bemerkenswerter Fund am Hohlestein -+ Hei
matkalender Kreis Kassel 5 (1954) 26 f. 
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Abb. 4: Der Hoh.steln bel Hltzelrode 
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6. Beobadttungsstellen7 
Groge, bedeutende Ringwallanlagen haben ansmeinend vorgesmobene Be. 

obamtungsstellen gehabt, wenn das Gelande es erforderte. So tragt der Siid. 
gipEel des Ba u n s b erg e seine Wallanlage mit reimem Fundmaterial, der 
NordgipEel zeigt keinerlei BeEestigungen, dom findet man doet Smerben der' 
selben Zeit. Der namstgelegene Ringwall auE dem Hunrodsberg ist vom 
SiidgipEel aus nimt zu sehen, wohl aber vom NordgipEel. Xhnlim ist es mit 
dem L 0 h n e r Ko pE, Kr. Fritzlar.Homberg. Aum er ist ein Doppelberg. 
D .. Ringwall ist auE dem Hinterbers. auE dem ca. 1 km nam SO vorgelagerten 
Vorderberg Iiegen Scherben. - AuE dem Rh ii n d a e r Be r g schiebt sim 
von der GipEelflame ein Vorsprung gegen das Edertal; er ist dimt besetzt ge. 
wesen. Am markantesten aber zeigt sim diese Erscheinung heim Hun rod 5 • 

be r g im Habimtswald. Hier erwies sim die deutlim ausgepragte Wallanlage 
als giinzlim Eundlos - vielleimt war sie wie die Hiinenburg bei EmpE .... 
hausen nie besetzt - aber auE der 200 m nam SO vorspringenden Eelsigen 
Bergnase (Mollers Rub) Eanden sim Hunderte von Smerben, ein Steinbeil, ein 
QuarzitarteEakt und zwei Spinnwirtel. 

Man konnte die Reihe Eortsetzen (D 0 r n bee g - HelEenstein; B i I. 
s t e i n bei Besse - Bensberg). Die Vermutung Iiegt nahe, daIS diese kleinen 
.Siedlungsstellen" auE vorgelagerten GipEeln tatsamlim vorgesmobene Beob
achtungsstande gewesen sind, wenn nicht sogar Stellen zur Namrichtenuber
mittlung im Sinne der mittelalterlimen Raum. und Feuerzeimen. 

g 
Die Wasserversorgung war im allgemeinen kein Problem. Oberalt wo del 

Basalt TaEelberge oder aum nur smwamgeneigte GipEelflamen mit Uneben. 
heiten bildete, entstand dort durm die Verwitterung des Basalts Ton. Er 
schuf an aUen Stellen, wo er nimt erodiert welden konnte, einen wasserun
durdtlassigen Untergrund, und zwar in besonderem MaSe dann, wenn es sidt 
urn einen ausgespromenen Feldspatbasalt handelte B• 

Es war also leimt, Z i 5 t ern e n anzulegen. Sie sind auE der Altenburg 
bei Niedenstein durch die Ausgrabungen bewiesen und lieferten hier reiches 
Fundmaterial. Aber aum auE fast alien anderen Ringwallen auE Basaltkuppen 
findet man kleinere oder groBere Vertiefungen, die man ats zugesdtwemmte 
Zisternen ansehen kann. Auf dem Burghasunger Berg ist sogar ein kleiner 
Teim entstanden. AuE dem Domberg fielen diese Vertiefungen smon EISEN~ 
TliUT und lANGE auE. Sie bezeimneten sie als Mardellen und sahen darin 
Wohngruben '. Im iibrigen zeigt die ganze Homflame des Dombergs im Ge-

8 Basalt besteht im allgemeinen aus Auglt, Olivin, Magneteilenstein u. Plagio
klas (Feldspat). Bel Verwitterung zerfallen diese Mineralien in kieselsaure Ton
erde, Eisenverbindungen, Kalk u. Magnesia, die Hauptbestandteile des Tons 

1 (mUndliche Auskunft v. Herrn Dr. PIUEL - Kassel). 
9 G. E!SENTIAUT: Der Domberg ..... Hess. Geblrgsbote 30 (1922) 11. In der Grund. 

riBskizze, die EISENTItAUT und lANCE nach der Veldlel8ung vom OOmberg ent
warfen, sind vier solcher Mardellen eingezeichnet. 
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Ab b. 5: De r Bur gbor g b 01 G ro 8 e n r It t. (Ka r t 0 Nr. 19) 

gens.tz zur huten. und odland.rtigen Umgebung einen guten Gr.swums, w.s 
ebenE.Us .uE den W.sserreimtum der Humusded<e smliellen Hillt '0. 

Zistemenwasser ist im allgemeinen sdtledltes Wasser, man wird sim deshalb 
mit der Trinkwasserversorgung - so lange es ging - an die Que 11 e n a u • 
B e rh. I b d e r W. 11 a n I age geh.lten haben. AuE dem Burgberg bei 
Grollenrilte liegt die namste, nom heute fliellende Quelle erstaunlimerweise 
unmittelbar unter dem Rande der GipEelflame. Aum d.s beweist die Wasser
undtK'chlassigkeit des verwitterten Basalts. 

Im Ubrigen faUt bei der Untersumung des Smerbenm.terials auE, dall sie 
in .uffaUender Menge von NapEen stammen. D.s steUten aum die Ausgraber 
der Altenburg Eest. VieUeimt h.t man sie in groBerer Zahl hingesteUt, urn 
den Regen auEzufangen. 

8. V ersorguli& m11 Nahrungsmllteln 
Aum d.riiber kann man durm Beob.mtung und Sdtiirffunde wenigstens 

etw.s AuEsdUuB gewinnen. Genug vorkommende did<e Smerben (bis zu 4 cm) 
weisen auf didcwandige, groBe, also V 0 r rat 5 g e fag e hin, die man wohl 
miihsam .uE die Berge hin.uEtr.nsportierte. - Unler den Smerben des Burg. 

10 H. i'ENNDo .. : GooIoglsmo Wanderungen Im Nlodorho .. lsdton BergIand (19z6) 
9' u. 95. 
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berges bei GroBenritte fanden sim aum vier von 5 i e b g e f a Ben I wie sie 
ahnlim im Mittelalter nodt zur Kisezubereitung benutzt wurden. Die Kase
matte wurde darin unter Lu£tzutritt zur Garung gebracht und dem Kase in 
kleineren GefaBen dieser Art gleim die rimtige Form gegeben. Smerben von 
SiebgefaBen wurden nam MiiLLEIl-K.u.PE auch unter der eisenzeitlimen Ware 
von Altenritte, Maden und der Altenburg bei Niedenstein gefunden ". Da das 
Vieh, darunter Kiihe, Ziegen und Sdtafe, in die benambarten Walder getd .. 
ben wurde, waren diese simerlim zum Melken greifbar, so daB Milm zur 
Kasegewinnung zur Verfiigung stand. 

Zum dritten sei auf die zahlreimen K n 0 c hen hingewiesen, die man auf 
dem Boden jeder benutzten Hohensiedlung findet. Sie weisen auf Fleism· 
nahrung hin. Ober die Knodten auf dem Wartberg bei Kirmberg .mrieb be
reits 1861 CLAUDIUS 11 und bestimmte als Herkunftstiere Bir, Hirsm, Reh, 
Biber, Hund un<! Pferd, vor anem aher 5<bwein, Rind un<! Smaf. P'NDEIl fiigte 
in seinem Berimt iiber den Wartberg spater nodt die Ziege hinzu ". 

11. Dez Abfall 

Die Abfalle miissen ja irgendwo geblieben sein. Im flamen Lande hat man 
sie in der Regel in hesonderen Gruben beigesetzt, hier auf den Hohensiedlun
gen ansmeinend aber an den steilen Randabbriimen der Siedlungsflime ein· 
fam hinuntergesmiittet. Sie sind da, wo sim am Fulle von Felsen im Laufe der 
Jahrhunderte viel Verwitterungssmutt angesammelt hat, nur durm eine Erd. 
bewegung zu erreichen; an manmen Stellen aber treten sie hinweisend zutage, 
sa am Siidrande des Niedensteiner Kopfes und am Westrand des Burghasun. 
ger Berges z w i 5 C hen den F e 1 5 e n. Es ist anzunehmen, daB man an 
salmen Stellen, wenn man sie nam planmaBigem Sumen gefunden hat und 
dort gribt, relativ mehr Funde ans Tageslimt bringt, al. auf der Siedlungs. 
flime selbst. 

10. Die Vemahrung des Vieb .. 

Wenn man daran denkt, daB die Waldhute fiir Rindvieh und Smweine bis 
In die Neuzeit hlnein die gebriumlime Form der Hute iiberhaupt gewesen 
ist, momte man annehmen, daa aum in vorgesdtimtlidter Zeit die limten 
Wilder unserer hessismen Heimat diesem Zwed<e dienten. Das gait wohl fiir 
den tiefen Frieden und erst recitt fiir die unruhigen Zeiten. Immerhln wi<d 
das Bediirfnis vorgelegen haben, diese kostbare un<! lebensnotwendige Habe 
unter besonderem Smutz zu halten. So hat die Annahme, die A u a en. 
wall e der Milseburg und Altenburg bei Niedenstein hitten in e .. ter Linie 
die Aufgabe gehabt, das Vieh zusammenzuhalten und es Eremdem Zugriff zu 
entziehen, viel fUr 5im. Inzwismen wurde am Siidfulle des Dornbergs eine 

11 H. MllLLU.I<Au1!, Nlederhe .. ltdlo Urgeodlidtte (1951) TaEeln 57, 59, 60 u. 67. 
12 FE. MAIIH. CLAUDIUS ' MiUeilungen abet eln .uf dem Wartberg bel K1rdtberg 

aufgefundenes Knochenlager (Marburg 1861). 
13 E. PnroD: Ausgrabungen auf dem. Wartbers UIW., liehe oben Anm. 1. 
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Abb.6: Der Hohlestein beim DBrnberg (Karte Nr. 11) 
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ahnliche Anlage entded<t ", und auch der Burghasunger Berg scheint sle ge
habt zu haben ". Auch die elgenarlige WallfiiMung auf dem Rhiindaer Berge 
konnte in manchen T eilen der Unterbringung des Viehes gedient haben". 

Welter Wit in diesem Zusarnmenhange auf, daB man bel manchen Ring
wallen trotz eifrigen Suchens k e I nor den t I I c h esT 0 r finden kann. 
Das 1st vor allem auf der sonst so intakten Anlage auf dem Hirzsteln auf
fiillig. Sle steht, nur durch einen verhaltnismalllg flachen Sattel getrennt, mlt 
dem weitraumigen, gipfelrelchen Hablchtswald In unmittelbarer Verbindung. 
Viellelcht hatte man es hler gar nlcht nolig, slch welter urn das Vieh zu kUm
mem, und konnte den Zugang fiir die Menschen auf elne schmale Liid<.e in 
der Mauer besch.ranken, die nun wallartlg verschiittet ist. 

11. Botanisdtozoologl'rN H1nwelse 

Auch bel der Betrachtung der Bodenbeded<.ung, also der Pflanzen, gewinnt 
man bel der Begehung verdachliger Hohen Hlnwelse auf die ehemallge Bes 
sledlung. Zunachst 1st da die bekannte Erschelnung, daB etwa vorhandene 
alte Baurne an ihrem Fulle durch ihr allmahliches Dld<.enwachstum den Boden 
aufgesrulpt haben. Mag die ganze Flache mit ein"" dld<.en Hurnusschlcht be
ded<t seln und zunichst kein Zeichen elner ehemallgen Besledlung erkennen 
lassen, om Fulle der dld<.eren Baurne liegen die Scherben vlelfach oHen slcht
bar, und das besonders auf der Wetterselte, an der das herunternnnende Res 
genwasser das Laub oft weggespiilt hat. 

Sodann 1st es .. !som, auf die bodenbeded<enden Pflanzen zu achten. Dabel 
erkennt man in vlelen Fallen, daB die Flache elne sehr untersdliedliche Bes 
wachsung zeigt. An manchen Stellen ist das Gelande dlcht bestanden mit 
Brennesseln (UrHca), verschiedenen Taubnesseln (Lamium album, Lamium 
maculatum, Galeobdolon luteum, Ballota nigra), Kriechendem HahnenfuB 
(Ranunculus repens), Erdrauch (fumaria officinalis). Sle stehen da wie anges 
pflanzt, scharf von der Umwelt getrennt. Dlese Gewachse slnd nach v. LlNs 
sTOW n Pottas ch ep fl anz en und vor allem Ph 0 5 P h a tp fl an zen; 
die Phosphorverbindungen aber, an denen der Boden auf diesen abseltigen 
Hohen so reim ist, stammen von den Speiseresten, tierischen und menschlimen 
Exkrementen u. dgl., die - so unglaublich es klingt - vlellelcht schon vor 
2-3000 Jahren durch Lebensgewohnheiten von Menschen in den Boden ges 
kommen sind. Phosphorverbindungen sind wasserunloslich, nur die Pflanzen 
vermogen sle zu verarbeiten, und die Phosphatpllanzen ~uchen sie, gedeihen 
iipplg und geben damit einen Hinwels auf die alte Besledlung. 

14 R HA.u ... c: Der D5mberg -+ Helmaljahrbum Krei. K .... I 7 (1956) 61 66. 
15 Nach einer bisher unveroffentlichten Skizze der Wallreste vom Burghasunget 

Berg von H. 5cHOPPMANN lm 8esitze des Verfassen. 
16 Oer in Abb. 6 gebrachte Grundri8 vam RhUndaer Berg wurde aus Ma8staba

grllnden niml vollsliindig gebramt. DI. Wallanl.g •• elzl •• Im In Wlrklidlk.il -
zunacnst nom zusammenhanglos - etwa 200 m nam SW fort. 

17 O. v. LINSTOW: Bodenanzeigende Pflanzen -+ Abhandl. der PreuSismen Geo
loglsm.n Land.sanslalt, H.EI 114 (1929) . 
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Abb. 7: Der Rhiind.er Berg bel Wabern (Kart. Nr. 36) 

Im Zusammenhang damit steht auch die Tatsache, daB auch die M a u I· 
w ii r f e ihr Moglichstes tun, Hinweise zu geben auf die ergiebigsten Fund· 
stellen. Wo der Boden stark mit Phosphaten angereichert ist, da zeigt s[ch -
wie gesagt - ein iippiger Pflanzenwums. Wo dieser herrsmt, entsteht eine 
felte Humusschicht; in dieser aber hauft sich das Getier, das dem Maulwurf 
zuc Nahrung dient. Nun gibt es ja auch sonst Maulwiirfe im Wald, nirgends 
aber mehr als auf dem Phosphatboden einer Hohensiedlung. Oft liegen die 
Maulwurfshaufen dicht bei dicht, und man braucht sich nur zu bticken, urn 
die Scherben aufzulesen, die die Schwarzkittel freundlicherweise z. T. aus 
beachtlicher Tiefe (his zu 60 cm) mit der Erde herausbefordert haben. 

u. Zufahrtswege zu den Rlngwallanlagen und BezI'hungen zu Talsledl=gen 

Zweifellos sind den Hohensiedlungen, soweit sie als Fluchtburgen dienen 
sollten, bestimmte Siedlungen im Tale zugeordnet gewesen. Es liegt nun die 
Frage nahe, wieweit man eine Zugehorigkeit gegebenenfalls erkennen kann. 
Selbstverstandlich kann man von den heutigen Ortschaften nur soIche ins 

, 
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Auge fassen, bei denen durcn reicnUcne Funde bewiesen ist, daB sie auf ur
altem prahistoriscnen Boden liegen. Bedingung ist aucn, daB man alle bisher 
in der Umgebung sonstwie zutage getretenen prahistoriscnen Siedlungen kennt 
und in Betracnt zieht. 

Man wird dann tunlicnst am Eingang, bei der Toranlage, anfangen und 
dann nacn augen hin das Gelande sehr aufmerksam auf W e g e s pur e n hin 
untersumen. Sie lassen sich im allgemeinen nur an absc:hiissigen StelIen fest
stellen, wo der Regen durcn die Jahrhunderte hindurcn die Wagenspuren zu 
Hohlwegen ausgewaschen hat. Dementsprechend kann man sie nur in Abo 
smnitten erkennen, diese rollS man sich in eine Arbeitsskizze eintragen, den 
vermeintlicn erkannten Weg dabei immer wieder auf den Neigungswinkel hin 
bekachten und so langsam fortsmreiteu, bis man zum FuSe des Berges kommt. 

Es ist bei Ungeiibten leicnt mOglicn, daB man diese ~ehc alten Weg. mit 
mittelalterliihen und nachmittelalterUcnen Triftwegen verwechselt, auf denen 
die Kiihe tagtaglicn zur Hute in den Wald marschierten. Die Triftwege sind 
an steHen StelIen meist 5ehr tief eingesdmitten und so eng, daB eben nur eine 
Kuh hinter der anderen gehen konnte. KHrenwege sind breiter, ihre ehe
malige Breite erkennt man aber nur an soIchen Stellen, die steile, steinige 
Rander haben. Von natiirlicnen Wasserrinnen kann man beide leicnt unter
scneiden, wenn man den Boschungswinkel betracntet to. 

Vom FuBe des Berges aus kann man oft nur nom mit Verututungen ar· 
beiten, es scneiden aber scnon nacn anderen Ricntungen liegende Talsiedlungen 
aus, Wenn das GeHinde im waldfreien Gebiet weiter absmiissig ist, kann man 
die Wege mancnmal bis zu den alten Siedlungsplatzen hin verfolgen. 

VoIDge Sicnerheit kann man bei diesem Verfahren immerhin nur dann be
ansprucnen, wenn es geling!, auf diesen Wegen oder unmittelbar am Rande 
S c her ben zu finden, die mit dem Fundmaterial der Hohensiedlung iiber
einstimmen. Das ist an sim gar nimt 50 smwer. Es gelang beim Rhiindaer 
Berg, beim Baunsberg, beim Niedensteiner Kopf, beim Hunrodsberg und beim 
Domberg. Beim Rhiindaer Berg und bei der Hiinselenburg war der Nacnweis 
zu erbringen, daB die Scnutzsucnenden aus dem FluBtale (in beiden Fallen die 
Eder) heraufkamen. Beim Baunsberg war besonders beweiskraftig, daB das 
bei der Ausgrabung 1932 t. am Rande von Altenrit!e zutage gettetene Mate
rial weitgehend mit den Funden auf dern Beeg libereinstimmte. 

Wie lange haben jene Menscnen, die die Hohen aufsucnten, .icn dort auf
gehalten? Waren es Tage, Wochen, Jahre? Von der Altenburg bei Nieden-

18 Unter Baschung.winkel versteht man den Winkel, der den ,tell,ten Fall einer 
Baschung anglbt, unter Nelgung.wlnkel den Winkel, unter dem elne Unie, etw. 
ein Weg, schrlig an der BOschung hinaufsteigt. 

19 W. loon.,. logte 1932 im Auftrage d .. land ... mt .. einen Tell einer gro8en 
Sledlung frel, mlt 2SO Pfa,tenl6chem und allm aon,!igm Sledlungresten. Die 
Siedlung muB lango Zeit be.tanden haben (FrOh-Spitlat~ne). W. loon.,., 
Funde van Altenritte (Paderbom 1938). . 
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stein, die als eiozige niederhessisme Ringwallanlage zurn groBen Teil plan
miBig ausgegraben wurde, wissen wir, daB sie wiederholt und langandauemd 
besiedelt war. Wie weit kann man be; anderen Hohensiedlungen uber die 
Siedlungsdauer ohne Grabungen einiges aussagen7 

Zunachst gibt der Zustand der Z u fah r t s w e g e - vorausgesetzt, dal! 
sie rimtig erkannt sind - einen Hinweis. Wurden sie oft und lange benutzt, 
so sind sie an den abschiissigen Stellen besonders tief ausgefahren und aum 
an ebenen Stellen sichtbar. Wo sie aber uber blankes Gestein gehen, ist dies 
abgenutzt, ja es sind da nom die beiden flamen Rinnen IU erkennen, in de
nen die ungefiigen Wagenrader gelaufen sind (Hiinselenburg, Dornberg, 
Odenberg, Rhiindaer Berg u. a.). 

Weiter gibt die Me ri g e d e r K era m i k Auskunft. Man kann bei Pro
beschiirfungen mit ziemlicher Sicherheit die Stellen treHen, wo die Scherben 
am dichtesten liegen, und uhlt sie dann auf der Flache eines Quadratmeters. 
Auf de< Hiinselenburg waren es 28, auf dem Baunsberg 45, auf dem Burgberg 
bei GroBenritte 51 und auf dem Glintersberg 104. Da. ist sehr viel. 

Man achtet dann auf Hut ten I e h m, in der zweifellos richtigen Voraus
setzung, daB man nur dann HUtten baute, wenn die Absicht vorlag, langer zu 
bleiben. Dabei erhalt man ganz verschiedene Ergebnisse. Auf der A1tenburg 
bei Niedenstein und der Altenbu·rg bei Romersberg z. B. gibt es sehr viel, bel 
anderen wenig, bei manchen gar nimts. 

Weiter rimtet man sein Augenmerk auf Wet Z 5 t e i n e. Man findet sie 
auf vielen niederhessischen HohensiedJungen aus feinem roten Sandstein (sog. 
Balhorner Sandstein) und oft in ziemlich kraftigen Exemplaren. Wer sie mit 
auf die Hohen hinaufschleppte, glaubte, ohne sie nicht auskommen zu kon
nen, hatte also vor, eine ganze Zeit zu bleiben. 

An M a hIs t e i n e n sind uns nur zwei in die Hande gefallen, beide aher 
uber 25 Pfd. (Schwengeberg im Langenberg und Schleifsteinskopf im Quiller). 
Sie lagen nidtt auf ausgesprodtenen H6hensiedlungen, sondem gehorten an
smeinend zu Grabhugeln. Sie kommen also als Bewelsstucke zunachst nicht 
in Frage. 

SchlieBlich und hauptsachlich aber achtet man auf Q u a r z b roe ken, 
genauer gesagt, StUcke von zersdtlagenen Quarzkieseln, die in GroBen von 
einerWalnuB bis zur Kinderfaust auf alien starker benutztenHohensiedlungen 
zu finden sind. Geologisch haben sie auf den Basaltgipfeln nichts zu suchen. 
Die Quarzkiesel stammen ausnahmslos aus dem Geschiebe der Eder (FluBbett 
und F1uBterrassen). Sie wurden - fein zerschlagen - dem Ton als Magerung 
beigemischt, vor allem beim gewohnlichen Gebrauchsgeschirr der Eisenzeit". 

10 Qualwlagerung kann man natUrlich nur erwarten in einem Gebiet, wo Quarz 
elnlgermaBen lelcht zu be.chaffen war. Man findet in der glelc:hzeitlgen Ware 
anderer Gebiete aum eine andere Magerung, z. B Basalt- u. Tuffmagerung lm 
Dambergseblet, Keramlkmagerung auf dem Lohner Kopf, dem Burghers b. 
Gro8enritte u. a. und, welU\ es der Ton von slm aus bot, die natUrlime Mage
rung in Gestalt von klSmigem Gestein. Bevorzugt war in der Hallstat ... und La
t~nezeit - aus nom nimt bekannten Griinden - die Quarzmagerung. 
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Findet man solme zaddgen Quarzbrodc:en zwismen dem Keramikmatorial 
einer Hohensiedlung, so ist anzunehmen, daB man an Ort und Stelle gebrannt 
hat, gozwungen durm eine Hingere Dauer de. Aufenthalts ". 

Die 5 pin n w i r t 0 I, die man aIlenthalben auf den Hohen zwismen den 
smerben findet, geben wohl keinen Hinwei. auf die Besiedlungsdauer. Man 
wird - wie os heute nom in abgelegenen Gegonden in Griemenland und dem 
Orient zu sehen ist - zum Zeitvertreib immer und in ieder Lage gesponnen 
haben, bei fliimligem und bei lingerom Aufenthalt. 

14. Alter cIer WoO.nl ..... 

Dariiber sind hisher nur Vermutungen ausgespromen worden, eine sichere 
Dalierung der einzelnen Anlagen war bisher nimt moglim, aum nimt bei der 
A1tenburg bei Niedenstein trotz mehrjahrigor Gcabungstiiligkeit. Die Dali .. 
rung der WaIle ist vieIleimt iiberhaupt die smwierigste Teilfrage de. G .. 
samtproblems .Hohensiedlung·, deshalb soIlen die namfolgenden Beobamtun. 
gen nur mit ausdriiddimem Vorbehalt ZIK Kenntnis gogeben werden. 

Zuniimst: Die allesten Siedlungsroste, denen wir auf den Hohensiedlungen 
begegoen, gehen zuriick in die Zeit dor Mic h e I s b erg 0 r K u I t U t . • G .. 
tado die Lage auf Hohen smeint der Kultur eigentiimlim, denn wo man aum 
immer auf ihre Hinterlassenschaften gestoBen ist, wurden sie auf BerghOhen 
gefundenH

, schreihte O. UENZE in seiner Vorgeschichte von Nordhessen 11. Nun 
ist mir keine RingwaIIanlage im niederhes,ismen Raum bekannt, die nimt 
aum Mimelsberger Keramik aufweist, und umgekehrt kenne im personIim 
keine unbefesligte HohensiedIung, auf der im bisher eine Mimelsberger smero 
be gefunden hatte. Im halte deshalb die Mimelsberger fUr die Ersterbauer der 
WaIlanIagen auf unseren heimismen Hohen ". 

Die RingwiiIle sind jedom - wie im folgenden Absmnitt au.gefiihrt wird -
durdl die Jahrtausende hindurm immor wieder benutzt worden. Also wurden 
sie in Stand gehalten und simerlim mit immer besser werdenden t.mrusmen 
HilfsmitteIn erweitert, ausgebaut und fester gemaml. So worden die Men· 
,men der versdtiedensten KuIturen am Ausbau der Anlagen beteiligt gew.sen 
$Oin, z. T. bis ins Mittelalter hinein. 

Es faIlt auf, daB HohensiedIungen, die iiberwiegencl Mimel,berger Koramik 
liefem, eine ganz tinEache, geradezu primitive Wallfiihrung zeigen. Oas ist 
am B i 1st e i n b e i B 0 s s e wio an oinem Smulbeispiel erkennbar. Nam der 

21 Zu welchem anderen Zwecke IOIIten 'le auf die Serge h1naufsebracht _7 
QuarzkieseI. die als Kinderspielzeug gedient haben kHnnten, ,ind - sm.6n 
rund und grlffig wie groBe SdlieSer - nehen den angeec:hlasenen Quarzbrodc:en 
senug gefunden worden. 

22 o. UE!fZE: Vorgeodtlchte van Nordhe .. en U (1956) 74. 
23 UENZ! vbhitt In dieter Hinlicht einen andeun Standpunkt und nennt unbe

feltigte H6henplitze der Micheltberger Kultur, wozu et aum den Burpecl bel 
GroBenritte rechnet (vgl. Abb. 5). E. wire nalig, die artUchen Gegebenhellen 
IOrgEiltig daraufhin zu unterluchen, wie weit und ob nbcd,aupt WaIlanla,en 
notwendig und mllgUch waren. 

• 
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Abb. s: 
BiI.toin 
bel Besle 
(Karto Nr. Zl) 

geringen Menge der eisenzeitlichen Keramik (verglichen mit der groBen Menge 
der Michelsberger) zu schlieBen, hat man in der Eisenzeit auf den Ausbau 
dieser Anlage verzidttet und sie nur wenig benutzt. Ein Slid< auf die Karten
sklz .. (Abb. 8) liilt erkennen, wie schlecht der Wall das fUr jeden Angriff 
von Norden her gUnslige Geliinde abriegelt. . 

DemgegenUber waren verwic:kelte Anlagen mit AuBenwerken, Zwingern, 
VertikalwaIlen und weitumfassenden AuBenwallen als spa t ere Z uta ten 
anzusehen, zumal wenn sie Erdbewegungen verlangten. Tiefe Graben und 
hohe Walle (Altenburg bei Niedenstein, Altenburg bei Romersberg, HUnselen. 
burg u. a.) bedingten anstandiges Handwerkszeug. Die Michelsberger begnUg. 
ten sim damit, die Steine zusammenzutragen (siehe Bilstein), sie mogen aum 
Graben von geringer Tiefe und Breite ausgehoben haben (Domberg), die Ei. 
senzeitleute hatten bereits hotzerne Spaten und Schippen mit einer eisernen 
Kante am Blattende. 

15. Zur FRge der Kontinultlt 

Es wurde smon angedeutet, daB viele Hohensiedlungen in den versmie
densten Kulturepochen bezogen waren, und dabei blieb kaum eine Zeit ganz 
ausgelassen. Licht in diesen Fragenkomplex kann nur eine eingehende wissen
schaftliche Untersuchung des bis jetzt zutage gelretenen Scherbenmaterials und 
der sonsligen Siedlungsrelikte bringen ". 

2' Dat geumte Material des Verfassera befindet slch z. Zt. bel Herm Dr. Joseph 
Belgm&nn, Kustos fUr die vorgeschichtIichen SammIungen des Kasseler Lande .. 
museums. Er beabslchtigt, in der ... Germania'" eine groBere Abhandlung darilber 
zu ver6ffentlichen. 
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Eins fallt sdton bei der groben Si<htung des Materials ohne weiteres auf: 
Es iiberwiegen bei weitem die Hallstattsdterben, und es folgen dann mengen. 
mliBig die de< Michelsberger Kultur. In der Hallstattzeit sdteint die zablen· 
maBig starke Bevolkerung unserer niederhessismen Heimat lange und wieder
holt auf jede nur ehen in Frage kommende Hohe hinaufgezogen zu sein, urn 
dort Schutz zu suchen. Wovor7 Vor feindlichem Zugriff7 Noch wissen wir es 
nicht. 

Ohne der wissen!lchaftlichen Arbeit vorrugreifen, darf hier jedoch "etlllerkt 
werden, daB die mehr oder minder liickenhafte Kontinuitit der Benutzung der 
Ringwalle sich auch noch fortsetzt bis ins Mittelalter, so daB auJler detn Vo .. 
geschichtsforscher auch der Spezialist fUr mittelalterliche Geschlchte hellhorig 
werden wird. Dabei sind augenscheinlich auch Zeiten vertreten, die fundmiiBlg 
bisher schlecht greifbar waren, wie die Volk .. Nanderungszeit, die Frankenzeit 
und das 9.-12. Jahrhundect. 

Der Kuriositiit halber sei noch erwiihnt, daB es sogar einen archivalischen 
Hinweis Uber die Benutzung der Wallanlage auf detn Odenberg noch im Hoch· 
mittelalter gibt. ROMMEL berichtet in seiner Hessischen Geschichte: •... nach· 
dem er (Erzbischof v. Mainz) die Stadt Gudensberg, welche der tapfere Eckbert 
v. Grifte noch immer befehligte, eingeschlossen und beschiidigt hatte, ohne die 
Burg ersteigen zu konnen, griff er umsonst die hohen, uralten Versdtanzungen 
des nahegelegenen Oderbergs an." - Das war im Septetnber 1387 im Kriege 
zwisdten dem Landgcafen Hermann v. Hessen und dem Erzbischof Adolf v. 
Mainz tl, 

In seltenen Fillen kann man auch iiber das Schicksal einer vorgeschichtlichen 
Siedlung etwas aussagen, ohne den Spaten anzusetzen. Eines Tages fanden 
Dr. Miiller.Karpe und der Verfasser bei einer Probesdtiirfung auf der durch 
eine Sandgrube gefiihrdeten Hallstatt.Latenesiedlung .Hohes Feld" bei Maden 
auf engstem Raum zwisdten Brandschutt und Scherben zwei Bronzefibeln des 
Nauheimer Typs, und Herr Miiller-Karpe sagte bezeichnend : .0. sind wir 
genau in ein durch Feindeinwirkung zerstor!es Haus geraten." 

Es war klar: Wire die Hiitte gan. normal friedensmliBig abgebrannt, dann 
hitten die Bewohner auf jeden Fall ihre nichtbrennende wertvolle Habe am 
nichsten Tag im Brandschutt gesucht. Das ist im vorliegenden F.lle nicht g .. 
schehen, obwohl Bronzefibeln zweifellos damals ein rarer Artikel waren. 
Also sind die Bewohner daran gehindect worden, ersdtlagen, gestorben, ver. 
dorben, weggefiihrt. 

Das war feststellbar an einer Siedlung im flachen Lande, ein ahnlicher Ein· 
blick konnte auch auf einer Ringwallanlage, auf der Hiinselenburg am Edersee, 

2S CHI. Ro>Oat: GeodUchle von HeSlen 2 (1823) 22' Auch die QueUen ,ind dort 
aR'_S_ben. 
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gewonnen werden. Bei einer nur geringen Probesmiirfung fanden sim auf der 
Flame eines Quadrabneters zwei Spinnwirtel und eine doppelte blaue keltisme 
Glasperle. Simerlim war diese damals ein begehrter Smmud<, so daB man 
aum hier wieder schlieBen kann: Die Hiitte ist unter Kriegseinwickung abg .. 
brannt. 

Das Vorhandensein von Hiittenlehm allein laBt nur erkennen, daB Hiitten 
dem Feuer zurn Opfer gefallen sind. Das braumt aber nimt kriegsbedingt ge. 
schehen zu sein. 

17. Hinwel.ende NlDlen 

Oft geben Flurnamen und die Namen von Walddistrikten willkommene 
Hinweise 'auf das Vorhandensein ehemaliger HOhensiedlungen und Wallan
lagen. Das MeBtisdtblatt allein gibt dabel allerdings nimt die letzte Auskunft, 
sondem der Volksmund. Wie hartnid<ig hat sim dom die Bezeidmung .Mord. 
berg" an Stelle des nimtssagenden Namens Wartberg (bei Kirmberg, Kr. Fritz. 
lar.Homberg) gehaltenl Aum die Hiinselenburg am Edersee, auf dem MeB
tismblatt Lindenberg genannt, wire wahrsmeinlim nodt lange nimt als b .. 
deutsame vorgesmimtlime Anlage erkannt worden, hatte nimt ein Eingebo. 
rener zum Verfasser gesagt: "Wir sagen aber dazu Hiinselenburg". 

Weldte Bezeidmungen konnen als Hinweise gelten7 Zunimst der Name 
.Burg". Von den auf der Obersimtskarte Abb. 1 aufgefiihrten 40 Hohensied. 
lungen tragen allein zehn den Teilnamen .burg. Bei alIen zehn handelt es sim 
um Ringwallanlagen, bei keiner nur um eine reine Hohensiedlung. Im ganzen 
nordhessisdt·walded<ismen Raum sind von den jetzt erkannten 72 Hoheno 
siedlungen sogar 31 .Burgen". Das ist so bezeid}nend, daB man kiihnlim b .. 
haupten momte, daB jede Burg, aum wenn sie bisher nur als mittelalterlime 
Ritterburg bekannt war, urspriinglim auf eine vorgesmimtlime Ringwallan. 
lage zuriid<geht. Mittelalterlime Burgen, die auf nimt vorgesdtimtlimem Bo· 
den errimtet wurden oder aus irgendwelmen Griinden nimt den alten Namen 
beibehielten, bekamen eigentlim niemals das Suffix ".burg", sondem •• fels", 
",-stein", .-berS'" u. a. Wo Ritterbucgen auf .-burg" zu finden sind, wtlrden 
sie auf alten Wallanlagen gebaut (Landsburg bei Schlierbam, Hundsburg a. d. 
Smwalmpforte, Altenburg a. d. Eder). Wenn auf der Weidelsburg, Smaueno 
burg, Smartenburg und den beiden Gudenburgen bei Zierenberg bis heute 
nodt keine vorgesmimtlimen Smerben gefunden wurden, so wird man sie 
eines T ages nodt finden. 

Zehn unter den iiber 70 nordhessisdt.walded<ismen Hohensiedlungen hei. 
Ben H ii n e n bur g und ahnIim. Das ist ein besonders klarer Hinweis. DaB 
es noch eine Reihe anderer hinweisender Namen gibt - Wiister Garten .', Hei_ 
ligenberg, Hohlestein, Mordberg - sei nur am Rande bemerkt. 

2.6 Zum WUsten Garten, der frlihtr .... Heidelburg· hieS, vgl. jetzt W. NIEYEYEI.: Die 
Heidelburg im Kellerwald. Urspriinglicher Name u. Bedeutung dtr WalIburs 
"WUster Garten· -+ Fundberichte aus Hessen 3 (1963) 90-100. 
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18.S'gen 
Bis jetzt waren im nordhessismen Raum 21 Hohensiedlungen, insbesondere 

Ringwalle, nadtzuweisen, die der Sdtauplatz von Sagen sind. Es handelt sidt 
mit einer Ausnahme urn Riesensagen, und dies eine Mal wurden die Riesen 
durdt den wUden Jager ersetzt. De< Inhalt der Sagen ist - bei leidtten Ab
wandlungen - immer derselbe: .Auf dem Ringwall oben wohnten Riesen, 
die wollten nidtt dulden, daB da unten im Tale Kirdten gebaut wurden. Also 
nahmen sie Steine in ihre ungefiigen Hande und warfen damit nadt den Kir
dten. Die Felsbrodcen flogen aber nidtt so weit, sondem bUeben unterwegs 
im Felde Uegen." Beispiel: Der Riese auf dem Hirzstein im Habidttswald wirft 
nadt Kirdtbauna. Der Stein bleibt bei GroBenritte im Felde liegen. Da Uegt 
er nodt und heillt Hiinsttin. 

Wie sind diese eigenartigen Riesensagen (besser gesagt: Steinwurfsagen) 
zustande gekommen7 Nun, sdton vcr Hunderten von Jahren werden den Bau
em die Wiil1e auf den Bergen und die did<en Tonsdterben dabei nidtt entgan. 
gen sein. Sie sudtten sidt eine Eddarung dafiir und fanden, das konnte nur 
von Riesen stammen, die hier Mauem gebaut und aus ungefUgen Topfen 
gegessen hatten. Und die Steine, die da so unvermittelt im Felde lagen, wie 
waren die dorthin gekommen 7 Sie UeSen sidt leidtt mit den Riesen in Ver
bindung bringen, und die Geistlidtkeit, die vieUeidtt tine sdtwadte Erinnerung 
an die alte heidnisdte Bedeutung dieser Steine wahcte, mag die bauerlidte Er. 
lcIiirung wohl gut geheillen haben. Heute hat die Vorgesdtidttsforsdtung viele 
dieser eigenartigen Felsbrodcen einwandfrei als Menhire erkannt. 

• 
Es ist interessant zu sehen, wie bei dem Problem .... Hohensiedlungen .... msta

risdte,' geologisdte, botanisdte, hydrologisdte, etymologisdte unci volkskund. 
lidte Betradttungen ineinandergreifen und bei der LOsung von Teilfragen hUf· 
reidte Hand bieten. In der Einleitung wurde sdton einmal darauf hingewiesen, 
daB gerade die Hohensiedlungen, die in Nordhessen so auBerordentlidt zahl. 
reidt vorkommen, in der VorgesdUdttsforsdtung der Zukunft sidter einmal 
eine besondere RoUe spielen konnen, insbesondere wenn man sien Uber den 
Rahmen der jetzigen Forsdtung hinaus in erhohtem MaSe den othnologisdten 
Fragen zuwendet. Alle Wallanlagen waren Verteidigungseinridttungen; also 
ist es den Mensdten, die sie erbauten und sie besetzten, sdtledtt organgen. A1le 
Hohensiedlungen auf unseren meist bewaldeten Bergen sind dunhweg unge
stOrte Fundstatten. Sie liefem der Forsdtung ein einwandfreies Material. Die 
groBen Anlagen sind aher audt zweifellos ein klares Beweismittel dafiir, daB 
jene Mensmen, die sie var T ausenden und Hunderten van J ahren errichteten, 
bereits in festgefiigter Gemeinsdtaft lebten. Ohne diese ware die Verwirk. 
Iidtung so vieler Projekte - wahrsdteinlidt ZtIC seIben Zeit - und die Besied. 
lungen durdt so viele Mensdten nidtt erkIarlidt. 

-
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