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Zusammenfassung:

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die genauen Fund- 

umstande der germanischen Grabfunde der sog. 

„GieEener Gruppe“ (Oberhessen) kritisch zu beleuch- 

ten und die geborgene romische Importkeramik chro- 

nologisch neu einzuordnen. Dabei kbnnen bisher als 

Einzelfunde behandelte Beigaben wieder zu Grabin- 

ventaren zusammengeftigt werden. Die antiquarische 

Analyse des Fundstoffes bestatigt fur den romischen 

Import das bekannte Bild eines Belieferungsschwer- 

punktes im Verlauf des 2. Jhs. Grundlage dieses 

Warenaustausches scheint eine enge Bindung der in 

unmittelbarem Vorfeld des obergermanischen Limes 

siedelnden Germanen an die romische Provinzregie- 

rung gewesen zu sein. Ein Abbruch des Importzustro- 

mes gegen Ende des 2. Jhs. laEt an einen Zusammen- 

hang mit den fur diese Zeit historisch verbiirgten 

Unruhen an der Auf engrenze der Germania superior 

denken.

Summary:

The present study wants to examine critically the fin

ding circumstances concerning the grave finds of the 

so called ’’Giefen Group“ (Upper Hessia) and to clas

sify the Roman imported pottery anew. Grave goods 

hitherto regarded as individual finds can thus be rear

ranged to form funeral assemblages. The antiquarian 

analysis of the find material confirms the already 

known impression valid for the Roman import mate

rial: during the 2nd century it was mainly imported 

in this region. Basis for this exchange of goods 

seems to be a close connection between the barbarians 

living close to the limes and the government of the 

Roman province. The sudden cessation of imports 

against the end of the 2nd century could be connected 

with the revolts at the outer borders of Germania 

superior which are historically authenticated for this 

period.

1 S. von Schnurbein/A. Wigg/D. G. Wigg, Ein spataugusteisches 

Marschlager in Lahnau-Waldgirmes (Hessen). Bericht uber die Gra- 

bungen 1993-1994. Germania 73, 1995, 337-367; A. Wigg, Zum 

Stand der archaologischen Untersuchungen im friihrdmischen

Resume:

Cette etude a pour but d’examiner avec un regard cri

tique les circonstances dans lesquelles furent decou- 

verts les mobiliers funeraires germaniques de la „Gies- 

sener Gruppe" (Oberhessen) et de revoir la chronolo

gic des importations ceramiques romaines. Des mobi

liers funeraires ont pu etre ainsi reconstitues a partir 

d’objets consideres jusqu’ici comme des pieces isolees. 

L’analyse des trouvailles confirme 1’idee repandue 

d’une concentration des importations romaines au 

2eme siecle. Get echange de marchandises reposait 

apparemment sur les liens etroits qu’entretenaient les 

Germains etablis pres du limes de la Germanic super- 

ieure avec les autorites de la province romaine. L’in

terruption des importations vers la fin du 2eme siecle 

pourrait etre reliee aux troubles, confirmes historique- 

ment, qui eurent lieu aux frontieres externes de la Ger

manic superieure.

Einleitung

Die Erforschung des im Jahre 1986 durch Luftbild- 

aufnahmen entdeckten romischen Marschlagers von 

Lahnau-Dorlar und der bald darauf durch geomagne- 

tische Prospektionen erfaften zweiten augusteischen 

Anlage in Lahnau-Waldgirmes fuhrten inzwischen zu 

einer beachtlichen Intensivierung der archaologischen 

Forschung im mittleren Lahntal zwischen Wetzlar 

und Gieben. In der dem romischen Wetteraulimes 

vorgelagerten Siedlungskammer werden seitdem von 

der Romisch-Germanischen Kommission, vom zu- 

standigen Landesamt fur Denkmalpflege und von den 

im Schwerpunktprogramm „Romanisierung“ der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft verankerten Pro- 

jekten „Lahntal“ (RGK) und „Limesbogen“ (Univer- 

sitat Gieben) alljahrlich archaologische Ausgrabungen 

und Surveys durchgefiihrt1. Dabei wird an die inten-

Militarlager von Lahnau-Waldgirmes an der mittleren Lahn. Mitt. 

Oberhess. Geschver. Giefien 81, 1996, 147-176; dies., Im Schatten 

des Wetteraulimes. Neueste Forschungen im Lahntal. In: Roman 

Frontier Studies 1995. Nederland Arch. Rapporten (i. Druck).
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sive bodendenkmalpflegerische Tatigkeit der Vor- 

kriegszeit angekniipft, die von der bis heute unzurei- 

chend ausgestatteten hessischen Bodendenkmalpflege 

nicht mehr fortgefuhrt werden konnte2.

Bereits im 19. Jahrhundert wurden unweit der im 

Lahntal gelegenen Ortschaften Garbenheim und 

Naunheim, um die Jahrhundertwende dann im 

Giebener Stadtwald und in den dreihiger Jahren im 

Wetzlarer Vorort Dahlheim germanische Graber der 

romischen Kaiserzeit geborgen (Abb. 1), die sich 

durch einen ungewohnlich hohen Anteil reichsromi- 

scher Beigaben auszeichneten. Entsprechend der 

damaligen landesherrschaftlichen Aufteilung Ober- 

hessens gelangten die Funde in die zustandigen Fach- 

museen in GieEen, Darmstadt und Berlin. Die beach- 

tenswerten toreutischen Arbeiten sowie die lokalen, 

germanischen Keramikerzeugnisse wurden sehr schnell 

in der einschlagigen Fachliteratur rezipiert3. Dagegen 

stellte der Reichtum an importierter romischer Kera- 

mik zwar mehrfach ein wichtiges Argument bei der 

mitunter sehr weitreichenden historischen Interpreta

tion der Grabfunde dar4, eine genaue Beschreibung 

und Datierung dieser Fundstticke unterblieb jedoch. 

So lieE die zwischenzeitlich erreichte Verfeinerung der 

romischen Keramikchronologie eine Neuvorlage der 

vier genannten kaiserzeitlichen Grabfunde („GieEener 

Gruppe“) unter genauer Beriicksichtigung der jeweili- 

gen Fundumstande sinnvoll erscheinen5.

1. Die Grabfunde von Wetzlar-Garbenheim

Mit der Schlubakte des Wiener Kongresses war die 

ehemals freie Reichsstadt Wetzlar der Preufiischen 

Rheinprovinz angegliedert worden. Als Garnison des 

8. Rheinischen Schtitzen-Bataillons kam der vom 

Staatsgebiet Hessen-Darmstadts und Nassaus um- 

schlossenen preuhischen ExDave groEe strategische

2 An der bereits 1985 mit deutlichen Worten beklagten unzurei- 

chenden Ausstattung der hessischen Bodendenkmalpflege hat sich, im 

Gegensatz zu alien benachbarten Bundeslandern, bis heute nichts 

geandert: E. Schallmayer, Rede gehalten anlafilich der Verleihung des 

Eduard-Anthes-Preises in Darmstadt am 15. 3. 1985. Fundber. Hes

sen 24/25, 1984/85, 256-260. - Speziell zur Situation im Lahntal: K. 

Kunter, Baggerfunde aus der Lahnaue bei Heuchelheim/Dutenhofen 

als Beitrag zur Besiedlungsgeschichte des GieEen-Wetzlarer Raumes. 

Fundber. Hessen 22/23, 1982/83, 69-182.

3 H.-J. Eggers, Der romische Import im freien Germanien. Atlas der 

Urgesch. 1 (Hamburg 1951); R. v. Uslar, Westgermanische Boden- 

funde des ersten bis dritten Jahrhunderts nach Christus aus Mittel- 

und Westdeutschland. Germ. Denkmaler der Friihzeit 3 (Berlin 

1938).

4 Jiingst: B. Beckmann, Gieflen-Stadtwald. Germanischer Brandgra-

berfriedhof im Limesvorfeld. In: D. Baatz, F.-R.Herrmann (Hrsg.),

Die Romer in Hessen (Stuttgart 19892) 316-319; A. Becker, Rom und

die Chatten. Quellen und Forsch. hessische Gesch. 88 (Darmstadt, 

Marburg 1992); M. Meyer, Die kaiserzeitliche Besiedlung des Amd- 

neburger Beckens. Ber. Komm. Arch. Landesforsch. Hessen 2, 

1992/93, 87-98; M. Seidl, Die Romische Kaiserzeit in Hessen.

Aspekte der Forschung. Ber. Komm. Arch. Landesforsch. Hessen 3,

Abb. 1: Karte des Rhein-Main-Gebiets und Oberhessens mit 

den erwahnten Fundorten.

Bedeutung zu6 *. Auch um die Verkehrsanbindung der 

einheimischen Montanindustrie zu verbessern, be- 

gann man in der zweiten Jahrhunderthalfte mit dem 

Bau zweier Bahnstrecken, die von der Reichsfeste 

Metz tiber den Rhein bei Koblenz, bzw. von Koln aus 

tiber Wetzlar und Giehen weiter nach Berlin fiihren 

sollten . Schon bald nach ihrer Eroffnung im Jahre 

1867 erwies sich jedoch die Bahntrasse Wetzlar-Berlin 

als iiberlastet8. Die Bauarbeiten zu einer Entlastungs-

1994/95, 13-36. — Am problematischsten sicherlich: F. Kiechle, Das 

Giessener Graberfeld und die Rolle der regio translimitana in der 

romischen Grenzpolitik. Historia 11, 1962, 171-191.

5 Zur Vorbereitung einer im WS 1995/96 am Lehrstuhl fur Ur- und 

Frtihgeschichte der Humboldt-Universitat zu Berlin durchgefiihrten 

Materialiibung war es dem Autor moglich, die wiedervereinigten 

Bestande des Berliner Museums fur Vor- und Frtihgeschichte in Char

lottenburg einzusehen. Fiir die Erlaubnis, die Grabfunde aus Wetzlar- 

Garbenheim an dieser Stelle vorlegen zu diirfen, ist der Autor dem 

verantwortlichen Museumsdirektor, Herrn Prof. Dr. W. Menghin, zu 

Dank verpflichtet. Bei der Beschaffung der Abbildungsvorlagen und 

der Arbeit im Museumsarchiv war Herr Dr. H. Neumayer behilflich. 

Eine Besichtigung der noch erhaltenen Grabbeigaben aus Wetzlar- 

Naunheim im Hessischen Landesmuseum Darmstadt ermoglichten 

Herr Dr. W. Stolle und Herr H. Kleiner.

6 A. Schoenwerk, Geschichte von Stadt und Kreis Wetzlar (Wetzlar 

1975 ) 286 ff.2

L. Brake, Die erste Eisenbahn in Hessen. Veroff. der Hist. Komm. 

Nassau 51 (Wiesbaden 1991) 108.

8 K. Hintze, Als die „Kanonenbahn“ gebaut wurde. In: Heimat an 

Lahn und Dill 89, 1978, 2; 100 Jahre Wetzlarer Bahn. 15. 4. 1879 - 

15. 4. 1979. Berliner Verkehrsbl. 26, Marz/April 1979, 3-4, 296-297;
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strecke, der sogenannten „Kanonenbahn“, fiihrten 

dann im Jahre 1877 zur Auffmdung der hier zu 

behandelnden Grabfunde (Abb. 1 und 15, r. Mitte 

„Germ. Graber“). Wie den im Berliner Museum fur 

Vor- und Friihgeschichte verwahrten Archivalien zu 

entnehmen ist9, beehrte sich die Konigliche Eisen- 

bahndirektion zu Frankfurt am Main am 26. Oktober 

1877, der General-Verwaltung der Koniglichen Mu- 

seen zu Berlin „eine ... bei Ausfuhrung der Erdarbeiten 

zur Herstellung der Berlin-Coblenzer-Eisenbahn aufder 

hochsten Spitze des Wiirzberges unweit Wetzlar 1 Meter 

tiefunter dem Erboden am 5. des Monats aufgefundene 

Aschenurne ganz ergebenst zu ubermitteln “. Auf dem- 

selben Schreiben findet sich dann, von einem Berliner 

Archivar vermerkt, eine Aufstellung der iibersandten 

Realien, im einzelnen „ 1 Bericht, 1 Karte, 1 Schachtel 

mit Knochen, 1 Kessel, 5 Bruchstiicke“.

„Gleichzeitig ...[fugte die Eisenbahndirektion]... eine 

ilber die historische Bedeutung des Stuckes von ... [ihr] 

eingezogene Erkldrung zur sehr gefdlligen Kenntnif- 

nahme bei". Dieser von dem Wetzlarer Gymnasialdi- 

rektor Carl August Pertz10 am 12. Oktober 1877 erbe- 

tenen Auskunft ist folgendes zu entnehmen: „Ich 

bezweifle nicht, daf wir in dem iibersandten aufgefun- 

denen Ge fife ein echt romisches Stuck vor uns haben aus 

terra sigillata; aber ich mochte es nicht Aschenurne nen- 

nen. ... Ich finde darin eine Brink- oder Opferschale, wie 

sie uns auch sonst aus dem Alterthum von derselben 

Form, Masse und Ausfuhrung aufbewahrt sind. Daf die 

Ornamente aus dem Thierkreise Darstellungen enthal- 

ten, bezweifle ich um so mehr, als die 12 Zahl, die doch 

dabei wesentlich ware, nicht herauskommt. ... Der Eier- 

stab findet sich fast immer so zum Abschluf ilber Orna- 

menten angebracht. So viel scheint mir sicker, von Haus 

aus war das Gefdfl nicht zur Aschenurne bestimmt. Die 

dabei befindliche kupferne Schilssel, die nach den von 

den Arbeitern mit der Hacke ertheilten Beschddigungen 

zu urtheilen, wahrscheinlich doch wohl darilber und 

nicht darunter gelegen hat, halte ich fur ein Kochgeschirr, 

welches an einem Ringe aufgehdngt auf dem Marsch 

getragen wurde. Daf es vielfach getragen ist, schliefe ich 

aus der abgenutzten Stelle des Rings, die der Oese des 

Kessels entspricht; das Gefdfl mufl oft daran hin- und 

hergeschaukelt sein “.

Selbst auf den hypothetischen Charakter seiner Uber- 

legungen hinweisend, behandelt Pertz im folgenden 

die moglichen historischen Hintergrtinde, die zur 

Anlage eines solchen „Brandgrabes“ im freien Germa- 

nien gefuhrt haben konnten und entwirft dabei das,

D. Eckert, Die „Kanonenbahn“ — ihre Entstehung und ihr Ende. Hei- 

mat im Bild 12, 1981, 1-3; 13, 1981, 3-4.

9 Museums-Acta IA Bd. 16, Nr. 2236/77. - Erg. Korrespondenz- 

Blatt des Gesamtvereins 25, 12, 1877, 96; Metz 1940, V 13.

10 Zur Person: W. Kiichmann (Hrsg.), Staatliche Goetheschule Wetz

lar. Festschrift zum 150jahrigen Bestehen der Anstalt (Wetzlar 1953). 

wie er bemerkt, „verfuhrerische, aber prekare“ Bild 

eines moglicherweise beim Feldzug des Germanicus 

gegen Mattium (Tac. I, 56) gefallenen romischen 

Offiziers, dessen sterbliche Uberreste man nach der 

Einascherung in Ermangelung einer Urne „in einer 

Trink- oder Opferschale [barg], die man schon eher [auf 

einem Feldzug] mit sich filhrte; zum Schutze war der 

Feldkessel darilber gestillpt und das Ganze in mdfliger 

Tiefe auf der Hohe des die ganze Gegend beherrschenden, 

an der Marschroute gelegenen Wiirzberges eingegraben, 

auf dessen Gipfel wohl auch die Verbrennung der Leiche 

stattgefunden haben mochte. So mogen die 3 Dinge, die 

sonst nicht zusammengehoren, Trinkschale, Asche und 

Feldkessel, durch die Noth des Augenblicks zusammenge- 

kommen sein! Si fabula veral Es sieht ein biflchen roman

haft aus, hat aber doch nichts unwahrscheinliches. So ist 

auch das Aufflnden eines vereinzelten Grabes [sic!] zu 

erklaren, wahrend man doch sonst im Wilrzberg trotz der 

vielfachen Durchschilrfung und Fagebauten nichts dhnli- 

ches gefunden hat". FaEt man also die bisherigen Mit- 

teilungen zusammen, wird man von einem Urnengrab 

in einer reliefverzierten Terra Sigillataschiissel ausge- 

hen mtissen, das unter einem Bronzekessel deponiert 

worden war.

Als Gymnasialdirektor Pertz wenige Monate spater 

von A. Bastian, dem damaligen Leiter der Sammlung 

Nordischer Alterthtimer im Berliner Museum fur Vol- 

kerkunde, aufgefordert wurde, eine zum Abdruck in 

den Berichten der Staatlichen Museen Berlin geeig- 

nete Notiz liber die Neufunde zu verfassen, schilderte 

er in einem vom 23. Februar 1878 datierten Antwort- 

schreiben: „... Was ich in Bezug auf die bergmannische 

Durchfahrung des Wiirzberges mittheilte, ist allerdings 

richtig; es ist sehr unwahrscheinlich, daf sich in demsel- 

ben ein ausgedehntes Lager solcher Thongefdfe ftnden 

kann. Nun sind aber vor wenigen Wochen an nahegele- 

gener Stelle abermals 2 von den Trinkschalen gefunden, 

der vorigen dhnlich und weit besser erhalten, ebenfalls 

mit Asche- und Knochenresten gefilllt, vermischt mit 

einigen beim Ausgraben wohl hineingefallenen Stilcken 

Schalstein. ... an der einen ist an der entsprechenden 

Stelle die Eierstabverzierung unterbrochen und der 

Name des Fabrikanten eingepreft. Noch befand sich als 

Deckel dabei eine flache Schale mit dem eingepreften 

verecunde“r'. Wie aus diesen Ausfiihrungen hervor- 

geht, wurden also noch im selben Winter, wohl im 

Januar 1878, an einer dem ersten Grab „nahegelege- 

nen Stelle“ zwei weitere Urnengraber angeschnitten. 

In beiden Fallen waren reliefverzierte Sigillataschiis-

- Sowie die von ihm herausgegebenen: Programme des Koenigl. Gym

nasiums zu Wetzlar fur das Schuljahr von Michaelis 1870 bis Micha

elis 1871 (Wetzlar 1871); ders., ebd. 1871-1872 (Wetzlar 1872).

11 Die Transkription der Korrespondenz wird Frau S. Weidauer M.A. 

(Berlin) verdankt.
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Abb. 2: Bronzebecken und Sigillataschiissel aus Grab 1 von Wetzlar-Garbenheim (Wz/G 1). M 1:2. Zeichnung F. Teichner.

seln als UrnengefaEe verwandt worden, in einem Fall 

hatte ein Teller mit dem Stempel des Topfers VER- 

ECUNDVS als Abdeckung gedient.

Rekonstruktion der Grabinventare Wetzlar-Garben

heim (Wz/G), Flur „Auf dem Wiirzberg“

Grab Wz/G 1 (Abb. 2; 3)

Brandgrab in keramischer Urne.

Der in der Sigillataschiissel Wz/G 1.2 gefundene Leichen- 

brand wurde nach Berlin verbracht (Mus. Vor- u. Friihgesch. 

Berlin Inv. II 10754). Dorr erfolgte keine weitere Untersu- 

chung, heute ist er nicht mehr nachzuweisen. Das Bronze

becken Wz/G 1.1 war mit dem Boden nach oben iiber dieser 

Urne deponiert.

Wz/G 1.1: Steilwandiges Bronzebecken mit konkavem, einge- 

12 Die in der Fundbeschreibung unter „Eggers” zirierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: Eggers (Anm. 3).

13 Die in der Fundbeschreibung unter „Kiinzel” zitierten Angaben

beziehen sich jeweils auf: S. Kiinzel, Becken, Schiisseln, Teller. In: E.

Kiinzel (Hrsg.), Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz.

Monograph. RGZM 34 (Mainz 1993).

zogenem Boden und eisernem Ringgriff (Eggers12 80, Kiin- 

zel13 NE19/20). Rdm. 26 cm. Bdm. 15,5 cm. H. 10,2 cm. 

Mus. Vor- u. Friihgesch. Berlin Inv. II 10753.

Wz/G 1.2: Sigillataschiissel Drag. 37. Eierstab Ricken/Fi- 

scher14 E25/26. Das Bildfeld wird dutch senkrechten Perlstab 

0263 mit gezacktem Doppelblatt P145, Spitzblatt P87 und 5- 

teiliger Rosette 052 in mehrere Felder aufgeteilt. Darin im 

glatten Doppelbogen K20a alternierend Seepferd n. 1. T188 

und trunkener Silen, von Faun und Bacchantin gestiitzt 

M102. Identisch Taf. 115,14. Rdm. 23,5 cm. Bdm. 9 cm. H. 

13,5 cm. Rheinzabern, Ware mit Eierstab E25/26. Mus. Vor- 

u. Friihgesch. Berlin Inv. I 5122.

Grab Wz/G 2 (Abb. 4)

Brandgrab in keramischer Urne Wz/G 2.1. Dartiber, seiten- 

verkehrt als Deckel niedergelegt, ein Sigillatateller Wz/G 2.215. 

Verbleib des Leichenbrandes unbekannt.

Wz/G 2.1: Sigillataschiissel, Drag. 37. Eierstab Lutz16 O1 mit

14 Die in der Fundbeschreibung unter „Ricken/Fischer” zitierten 

Angaben beziehen sich jeweils auf: H. Ricken/Ch. Fischer, Die Bil- 

derschiisseln der romischen Topfer von Rheinzabern. Textbd. (Bonn 

1963).

15 Bereits aus der Pertz’schen Beschreibung kann man schlieEen, daE 

dieses GefaE zu der „Satto“-gestempelten Schiissel gehort. Diese Ver-

227



Acta Praehistorica et Archaeologica 30, 1998

Abb. 3: Bronzebecken und Sigillataschiissel aus Grab 1 von 

Wetzlar-Garbenheim (Wz/G 1). Foto C. Plamp.

begleitendem Perlstab G2, darin eingestempelte Topfermarke 

SATTO FECIT. Im Bildfeld Wellenranke wie Taf. Bl5. Darin 

alternierend das Paar Pan P32 und Sirene P34 sowie ein ein- 

zelner sitzender Putto n. r. P48. Eingestreute Rosette G14. 

Rdm. 17,5 cm. Bdm. 7,5 cm. H. 8 cm. Dekoration wie Taf. 

Bl5. Mittelbronn, Ware des Satto/Saturninus. Mus. Vor- u. 

Friihgesch. Berlin Inv. I 5455.

Wz/G 2.2: Sigillatateller Drag. 18/31 mit rundstabig verdick- 

ter Randlippe, schrag gestellter Wand, konvexem Boden mit 

umlaufender Rille auf der Innenseite und einlachem Stand

ring. Bodenstempel: VERECVND(us) F(ecit). Rdm. 17,8 cm. 

Bdm. 8,5 cm. H. 4,8 cm. Mus. Vor- u. Friihgesch. Berlin Inv. 

I 5456.

Grab Wz/G 3 (Abb. 5 oben; 6)

Brandgrab in keramischer Urne Wz/G 3.1. Verbleib des Lei- 

chenbrandes unbekannt.

mutung wird auch bestatigt durch einen offensichtlich in Berlin 

erfolgten Nachtrag auf dem Briefbogen der Eisenbahndirektion: 

„Inv.nr. I 5456 mit verecunde-Stempel als Deckel zu I 5455“ (vgl. 

Anm. 9).

16 Die in der Fundbeschreibung unter „Lutz” zitierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: M. Lutz, L’atelier de Saturninus et de Satto 

a Mittelbronn (Moselle). Gallia Suppl. 22 (Paris 1970).

17 Die in der Fundbeschreibung unter „Forrer” zitierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: R. Forrer, Die romischen Terrasigillata-Top- 

fereien von Heiligenberg-Dinsheim und Ittenweiler im Elsah. Mitt. 

Ges. Erhaltung Denkmaler Elsals 2, 1911.

Wz/G 3.1: Sigillataschiissel Drag. 37. Eierstab wie Forrer17, 

Taf. 26,1.3 mit begleitendem, tordiertem Band. Metopen- 

einteilung durch eine Reihe senkrechter Doppelbliittchen Taf. 

29,10 mit je zwei begleitenden Schnurstaben, auf denen je drei 

Rosetten Taf. 28,17 aufgesetzt sind. An den aufieren Rosetten 

der rechten Schnurstabe je ein fiinflappiges Blatt Taf. 28,17. 

Neben dem linken Schnurstab ein Zierglied wie Holwerda18 

Abb. 75,26 mit ebensolchem funflappigen Blatt. In den Meto- 

pen springender Lowe n. r. Ricken/Fischer T19 und galoppie- 

rendes Pferd n. 1. Forrer Taf. 29,14. Eingestreut weitere fiin- 

flappige Blatter und kleines Blatt Forrer 149, Abb. 73 Taf. 

29,10. Heiligenberg, Art des Janu. Rdm. 17,5 cm. Bdm. 7,7 

cm. H. 8 cm. Mus. Vor- u. Friihgesch. Berlin Inv. I 5454.

Grab Wz/G 4 (?) (Abb. 5 unten)

Bedauerlicherweise finden sich in dem oben zitierten Brief- 

wechsel keine Angaben iiber das KeramikgefaE Wz/G 4.119. 

Der Eintrag im Inventarbuch, „beim Bau der Bahn Berlin- 

Wetzlar mit den anderen Gefdfien zusammen auf dem Wurzberg 

gefunden“, deutet jedoch auf ein weiteres Brandgrab in dieser 

Keramikschiissel hin.

Wz/G 4.1: Terra Nigra Schiissel mit Steilrand. Hart gebrannt. 

Grau. Stark zertriimmert, rekonstruiert. Rdm. 16 cm. Dmax. 

18 cm. Bdm. 6,6 cm. H. 13,4 cm. Inv. Mus. Vor- u. Friih- 

gesch. Berlin I 5457.

Kommentar

Das Bronzebecken Wz/G 1.1 wurde noch vor Ende 

des letzten Krieges von H.-J. Eggers aufgenommen 

und als Grundform des Typs 80 zur Gruppe der „Spa- 

ten steilwandigen Bronzebecken mit aufgehohtem 

Boden, Typ 78-87“ gezahlt. Bereits U. Lund Hansen 

wies jedoch darauf hin, dab bei dieser GefaEgruppe 

nicht nur - wie Eggers zeigt - die Henkel variieren, 

sondern auch die Beckenform selbst20. Folgerichtig 

gliederte S. Kiinzel uniangst die Becken in doppelko- 

nische, steilwandige und gerundete Typen, wobei das 

Naunheimer Exemplar mit abgeschwachtem, bereits 

stark gerundetem Ubergang zwischen annahernd 

senkrechter Wand und Boden den Wandel von der 

Gruppe NE 19 zu NE 20 aufzeigt21. Wahrend meh- 

rere Depotfunde, wie uniangst der von Neupotz, eine 

Nutzung noch in der spaten Kaiserzeit (Clb-C2) 

unterstreichen22, machen doch gerade die seelandi- 

schen Funde deutlich, dab mit einer Verbreitung auch 

im freien Germanien bereits seit dem ausgehenden 

2. Jahrhundert gerechnet werden muB23.

18 J. H. Holwerda, Arentsburg. Een romeinsch militair vlootstation 

bij Voorburg (Leiden 1923).

19 Dais es sich dabei um die von Pertz (Brief 2) erwahnten „hinein- 

gefallenen Stiicke Schalstein" handelt, erscheint eher unwahrschein- 

lich.

20 U. Lund Hansen, Romischer Import im Norden. Warenaustausch 

zwischen dem Romischen Reich und dem freien Germanien wahrend 

der Kaiserzeit unter besonderer Beriicksichtigung Nordeuropas. Nor- 

diske Fortidsminder B10 (Kopenhagen 1987) 80.

21 Kiinzel (Anm. 13).

22 Zur Stufeneinteilung: H.-J. Eggers, Zur absoluten Chronologie
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Abb. 4: Sigillataschiissel und Teller aus Grab 2 von Wetzlar-Garbenheim (Wz/G 2). M 1:2. Zeichnung F. Teichner.

In denselben Zeitabschnitt deutet die vergesellschaftet 

aufgefundene Sigillataschiissel Wz/G 1.2. Mittels der 

auf kombinationsstatistischem Wege gewonnenen 

chronologischen Gliederungen der Rheinzaberner 

Topfer laRt sich die Herstellung der Ware mit Eierstab 

E25/26 in die zweite Halite des 2. nachchristlichen 

Jahrhunderts (Gruppe Ila), wohl in die Jahrzehnte 

zwischen den Markomannenkriegen und der Jahr- 

hundertwende, datieren (Cla)24.

Sicher noch der ersten Halite des 2. Jahrhunderts 

der romischen Kaiserzeit im freien Germanien. Jahrb. RGZM 2, 

1955, 196 ff.; E. Keller, Zur Chronologic der jiingerkaiserzeitlichen 

Grabfunde aus Siidwestdeutschland und Nordbayern. In: Studien z. 

vor- und friihgeschichtlichen Archaologie. Festschr. J. Werner zum 65. 

Geb. (Miinchen 1974) 247 ff. - Erganzend: Lund Hansen (Anm. 20) 

30 Abb. 10.

23 U. Lund Hansen, Himlingoje — Seeland — Europa. Ein Graberfeld 

der jiingeren romischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und 

internationalen Beziehungen. Nordiske Fortidsminder B13 (Kopen- 

hagen 1995) 179 Taf. 24, C24137. - In diesem Sinne bereits: A. Rad- 

noti, Die romischen BronzegcfaEe von Pannonien. Diss. Pannonicae 

2, 6 (Budapest/Leipzig 1938) 134 f. - Vgl. J. Kunow, Der romische 

Import in der Germania Libera bis zu den Markomannenkriegen. 

Gottinger Schr. Vor- u. Friihgesch. 21 (Neumunster 1983) 148 K280.

24 H. Bernhard, Zur Diskussion um die Chronologic Rheinzaberner 

Relieftopfer. Germania 59, 1981, 79 ff; F.-K. Bittner, Zur Fortsetzung 

zuzurechnen ist hingegen die Reliefschtissel der schon 

im Titulum des Saalburg Erdkastells belegten elsassi- 

schen Topfergruppe Satto/Saturninus Wz/G 2.125, 

wahrend die spate Heiligenberger Ware Wz/G 3.1 

bereits zur Jahrhundertmitte hin iiberleitet26. Erneut 

in die zweite Jahrhunderthalfte weist der noch am vor- 

deren obergermanischen Limes vertretene Stempel des 

VERECVNDVS, der fur die ostgallischen Sigillata- 

manufakturen von Sinzig, Blickweiler und Heiligen- 

berg nachgewiesen ist27. Die Terra Nigra Schale

der Diskussion um die Chronologic der Rheinzaberner Relieftopfer. 

Bayer. Vorgeschbl. 51, 1986, 233 ff.

25 H. Ricken, Die Bilderschiisseln der Kastelle Saalburg und Zug- 

mantel, 1. Teil. Saalburg-Jahrb. 8, 1934, 130 ff, bes. 178.

26 B. Oldenstein-Pferdehirt, Zur Sigillatabelieferung von Oberger- 

manien. Jahrb. RGZM 30, 1983, 359 ff, bes. 364 f.

27 R. Knorr/F. Sprater, Die westpfalzischen Sigillata-Topfereien von 

Blickweiler und Eschweiler Hof. Veroff. Hist. Mus. Pfalz 3 (Speyer 

1927) 110 Nr. 29a und b; H.-G. Simon, Das Kleinkastell in Butz

bach, Kr. Friedberg (Hessen). Datierung und Funde. Saalburg-Jahrb. 

25, 1968, 5 ff. bes. 50 Nr. 452; H. Schonberger/H.-G. Simon, Die 

Kastelle in Altenstadt. Limesforschungen 22 (Berlin 1983) 91 CI 419; 

M. Frey, Die romischen Terra-sigillata-Stempel aus Trier. Beih. Trierer 

Zeitschr. 15 (Trier 1993) 86 Nr. 297; M. Luik, Kongen-Grinario I. 

Forsch. u. Ber. Vor- und Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 82 (Stutt

gart 1996) 281 f.
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Abb. 5: Sigillataschiissel aus Grab 3 (oben) und Terra Nigra GefaE aus Grab 4 (unten) von Wetzlar-Grabenheim. M 1:2. Zeich- 

nung F. Teichner.

WZ/G 4.1 steht in der Tradition det claudischen 

Schtisseln mit abgesetzter Schulter (Hofheim 115), 

deren Produktion erst im 3. Viertel des 2. Jahrhun- 

derts endete28.

2. Die Grabfunde von Wetzlar-Naunheim

Der im Jahre 1877 mit der Durchfiihrung der Gleis- 

bauarbeiten in Garbenheim beauftragte Konigliche 

Baumeister Kluge vermerkte in seinen im Berliner

28 E. Ritterling, Das fruhrbmische Lager bei Hofheim im Taunus. 

Ann. Ver. Nass. Altkde. 40, 1912 (Wiesbaden 1913) 346 f. (Typ 115); 

H. Schoppa, Die Funde aus dem Vicus des Steinkastells Hofheim, 

Maintaunuskreis I. Die Keramik aulser Terra sigillata. Verofif. Landes- 

amtes fiir kulturgesch. Bodenaltert. Wiesbaden 2 (Wiesbaden 1961) 
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Typ 51; H.-G. Simon, Die romischen Funde aus den Grabungen in 

GroE-Gerau 1962/63. Saalburg-Jahrb. 22, 1965, 38 ff. bes. 74 Abb. 

14,19. - Vgl. P. Fasold, Ein Brunnen mit Dendro-Datum aus der 

domitianischen Okkupationszeit der Wetterau. Saalburg-Jahrb. 46, 

1991, 83 ff. bes. Abb. 7,53.
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Abb. 6: Sigillataschiissel aus Grab 3 von Wetzlar-Garbenheim 

(Wz/G 3). Foto C. Plamp.

Museum fur Vor- und Friihgeschichte verwahrten 

handschriftlichen Notizen den Besuch des Friedberger 

Kaufmanns und Heimatforschers Gustav Dieffenbach 

am 18. Oktober 187 729. Bei dieser Gelegenheit habe 

jener ihn auf einen dem Wiirzberger ahnlichen Fund 

im Grofiherzoglichen Landesmuseum in Darmstadt 

hingewiesen, der vor einigen Jahren im nahegelegenen 

Naunheim gefunden worden war. Der einzige erhal- 

tene Bericht tiber diesen wichtigen Bodenfund 

stammt aus der Feder des Hessen-Darmstadtischen 

Museumsinspektors R. Hofmann30. Zum richtigen 

Verstandnis der Fundumstande seien hier die ent- 

scheidenden Textpassagen im originalen Wortlaut 

wiedergegeben:

„Schon im Laufe des Winters 1861/62 wurde der 

Grofherzoglichen Museumsdirektion durch dets Kreisamt 

in Giefen die Mittheilung gemacht, daf nach der 

Anzeige des Biirgermeisters in Naunheim daselbst meh- 

rere alte kupferne Gefdfe gefunden worden seien und, 

falls sie fur das Museum von Werth seien, demselbst uber- 

geben werden konnten. Eine beiliegende Zeichnung 

bestimmte die Direktion ohne Bedenken darauf einzuge- 

hen und die Gefdfe mit ihrem Inhalt warden ihr alsbald 

zugesandt.

Es waren: Nr. 1 Ein Kessel von Bronce auf drei ... 

Lowenklauen ... Nr. 2. Eine Schiissel ebenfalls von 

Bronce. ... Der Inhalt des Kessels, uber welchen die 

Schiissel gleichsam als Deckel gestiilpt war, bestand aus 

Resten verbrannter menschlicher Knochen, die in eine 

grobe Leinwand eingeschlagen waren [sic!], wie sich 

beim Herausnehmen deutlich erkennen lief, und von der 

einige Theile auf dem Boden des Gefdfes durch den Rost 

fixiert, sich noch wohl erhalten haben.

Dabei fanden sich Fragmente mehrerer aus Knochen sau- 

ber gedrehter Gegenstande, die sich wie kleine Biichsen 

oder mehr noch wie Mundstucke eines Hufthorns aus- 

nehmen, durch den Brand aber verbogen und geborsten, 

aus gleichem Material einige Stiickchen von ebener 

Flache, worauf die so hdufig wiederkehrenden kleinen 

Kreise in regelmdfiger Zusammenstellung, dann kleine 

runde Scheiben, wie Knopfe mit scharfem Rande und 

einem Loch in der Mitte und Fragmente von Nadeln aus 

Bein und deren schraubenartig gedrehten Kopfen, ferner 

Kugeln, 4-5 Centimeter im Durchmesser, aus fast weif- 

gebrannter Erde, schwer und hart wie Stein, einige 

davon durchbohrt, Bruchstiicke eines feinen irdenen 

Gefdfes und eines kleinen Broncegefdfes, vermuthlich 

eines Siebes, Broncendgel, Glasstiicke, zum Eheil 

geschmolzen, endlich auch Knochen von verschiedenen 

Ehieren. ... Dank der Redlichkeit und Vorsicht des Fin

ders, eines armen Steinbrechers und der anerkennungs- 

werthen Einsicht des Biirgermeisters kann vermuthet 

werden, daf nichts Wesentliches verloren gegangen ist... 

Nur ein etwa einen halben Schuh hohes Broncefigiirchen, 

welches dicht dabei ein anderer zufdllig hinzukommen- 

der Mann gefunden haben soli, scheint verschwunden zu 

sein. Es soil ein Hunds- oder Affenkopfgehabt haben und 

der Mann will es seinen Kindern als Puppe zum Spielen 

gegeben haben, wobei es dann verschleifi wurde. “

Nach einer eilends durchgeftihrten Ortsbesichtigung 

unternahm das Darmstadter Museum dann umge- 

hend eine einwochige Nachuntersuchung. Bei der 

Fundstelle handelte es sich um die bereits seit lange- 

rem als Steinbruch verwendete Gelandeerhebung 

„Kirchweihplatz“ am damaligen Saum der Gemeinde 

Naunheim (Abb. 15, r. oben „Germ. Graber“). Die 

tiber dem anstehenden Kalkstein abgeraumte Erde 

barg zahlreiche „Scherben roher halbgebrannter Fhonge- 

fdfe, auch einige von terra sigillata, Knochen und Zdhne 

von verschiedenen Ehieren, namentlich vom Pferd, 

Schwein, Rind und Hirsch, Stilcke von Hirschgeweihen, 

an denen zum Eheil mit einem scharfen Instrument 

gemachte Einschnitte waren, dann eine Menge von Feu- 

ersteinsplittern, einzelne fast wie Messer zugerichtet, 

Kohlen, mitunter geschmolzene Bronce- und Glasstiicke, 

auch einige noch erhaltene kleine Broncegegenstande, als: 

mehrere Riemenzungen, kleine Spangen-Stifte, eine 

kleine Scheibe und einige verzierte Broncefragmente, 

deren Bestimmung schwer zu entziffern sein mag, sodann 

ein sehr kleines Donnerkeilchen mit scharfer Schneide 

und ein aus dem Knochen eines Hirsches zu einer Art von 

Meifel zugerichtetes Instrument mit deutlichen Spuren 

des Gebrauchs.

29 Museums-Acta IA Bd. 16 Nr. 2236/77.

30 R. Hofmann, Alterthiimerfund bei Naunheim. Archiv Hess. 

Gesch. u. Altkde. 10, 1864, 447-452. — In Ausschnitten erneut: L. 

Lindenschmit, AuhV 3, 9 Taf. 2,4; R. Adamy, Die archaologische

Sammlungzu Darmstadt (Darmstadt 1897) 59 £; C. Metz, Der Kals- 

munt. Friih- und spatromische Forschung tiber Aliso — Halisin - Soli- 

sin und den Ursprung der Stadt Wetzlar (Wetzlar 1940) V 11 f.
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Erst am dritten Tag fand man, etwa 6-8 Schritte von der 

ersten Fundstdtte enfernt in gleicher Tiefe 3 1/2 Fuf 

unter dem Rasen, eine grofere Urne, in welche wiederum 

vier andere von verschiedener Grofe und Form zusam- 

mengestellt waren. Dieses grofere Gefaf ist von dunkler 

Erde gebrannt, ohne die technische Vollendung romischer 

Gefafe, aber von eigenthiimlicher Form. Die 11 Ringe — 

nur 6 davon sind erhalten, ... erscheinen fast wie eine 

Nachahmung der in dem ersten Grab gefundenen Bron- 

ceschiissel. ...In diesem Gefafe befand sich, die Oeffnung 

nach unten, ein zweites kleineres von dhnlicher Machart, 

nur steiler und ohne alles Ornament, und ebenso mit der 

Oeffnung nach unten auf dieses zweite aufgesetzt ein 

drittes noch kleineres von mehr grauem Thon und zierli- 

cher Form, unverkennbar auf der Drehscheibe gemacht 

und mit Knochen gefullt. Das zweite Gefaf umschlof 

dann wiederum zwei kleinere, doch so, daf das eine 

davon, eine terra-sigillata-Tasse in zwei gleiche Halfen 

gespalten, wie zum Schutz um das andere gelegt war. 

Dieses, auch nur mit Knochenresten gefullt, ist ebenfalls 

von finer dunkler Erde und guter Arbeit, in der Form 

romischer Trinkbecher und durch ein Relief geziert... 

Aufer den verbrannten Knochen fanden sich in diesen 

Gefaf en nur einige wenige Fragmente aus Bein gedrehter 

Gegenstande, ganz dhnlich jenen bei dem ersten Fund 

beschriebenen. “31 Eine nachfolgende Untersuchung 

der Rente tiberbauten Fundstelle fand nicht statt32.

Die in der ehemaligen Grofiherzoglich Hessischen 

Sammlung im Darmstadter SchloEbau aufbewahrten 

Funde verbrannten mit Ausnahme der Metallgegen- 

stande in der Nacht vom 11. zum 12. September 

1944 bei dem groRen Luftangrifif auf die Darmstadter 

InnenstadD3. So konnen nur noch die bereits 1911 in 

„Alterthumer unserer heidnischen VorzeiH sowie 

1938 in der Arbeit v. Uslars veroffentlichten Abbil- 

dungen und einige erhaltene Glasplattennegative im 

Landesmuseum Darmstadt einen Eindruck vom 

urspriinglichen Fundbestand vermitteln34.

Rekonstruktion der Grabinventare Wetzlar- 

Naunheim (Wz/N), Flur „Kirchweihplatz“

Grab Wz/N 1 (Abb. 7)

Brandgrab in organischer Urne („Leinen“), im Bronzekessel 

Wz/N 1.1 deponiert. Dariiber war das Bronzebecken Wz/N 

1.2 mit der Miindung nach unten niedergelegt. Die Anord-

LT1TRCC

Abb. 7: Bodenstempel des Bronzebeckens Wz/N 1.2. M 2:1.

nung des GefaEes Wz/N 1.3 sowie der erwahnten Bronzesta

tuette und Beinartefakte ist nicht mehr zu rekonstruieren.

Wz/N 1.1: Bronzeeimer vom Typ Stolzenau (Eggers 34) mit 

LowenfuEen und Henkelattaschen in Form von Manaden. 

FiiEe und Attaschen sind angeldtet. Der Btigelhenkel tragt ein 

feines Rankenornament mit Weintrauben. v. Uslar Taf. 27,19; 

21,8. Landesmus. Darmstadt, Inv. A307/30835.

Wz/N 1.2: Steilwandiges Bronzebecken mit aufgewolbtem 

Boden (Eggers 79/Ktinzel NE 19). Ringhenkel werden gefaEt 

durch glatte Attaschen in Schwanenkopfform. Auf der AuEen- 

seite des Bodens finder sich der Stempel: [..IJT.fff. TR[I]CC 

(Abb. 7). v. Uslar Taf. 27,12.18. Liste der Faksimile bei: Kiin- 

zel 249 Abb. 1. Landesmus. Darmstadt Inv. A309/312.

Wz/N 1.3: Frgm. eines Bronzesiebes (Eggers 160/161). v. 

Uslar Taf. 27,14. Landesmus. Darmstadt o. Nr.

Wz/N 1.4: Bronzestatuette mit „Hunds- oder Affenkopf". Ver

schollen.

Wz/N 1.5: Bronzenagel. Landesmus. Darmstadt Inv. A313, 

verschollen.

Wz/N 1.6: Glasstuck, bereits zum Zeitpunkt der Auffindung 

zerschmolzen(?). Landesmus. Darmstadt.

Wz/N 1.7: Tonkugeln. Verschollen.

Wz/N 1.8: Knochenartefakte, teilweise mit Kreisaugenverzie- 

rung (nach v. Uslar 216 Taf. 27,13-16: „Teile von Rohren und 

Hiilsen, an den Enden mit einem oder zwei Stegen, einer mit 

Loch; flacher, gelochter Knopf Dm. 2,7 cm und gedrehte und 

geriefte Nadeln“). Verschollen.

Grab Wz/N 2 (Abb. 8)

Brandgrab. Der Brandschutt fand sich in und zwischen den 

ineinander gestapelten Gefafien Wz/N 2.1-5. In der Schale 

Wz/N 2.4 stand zuunterst und mit der Miindung nach unten 

der Becher Wz/N 2.2, dariibergestapelt erst der Napf Wz/N 

2.1, dann die Schale Wz/N 2.3 und schlieElich an oberster 

Stelle das GefaE Wz/N 2.5.

Wz/N 2.1: Napf Drag. 27 mit Stempel des NASSO. v. Uslar 

Taf. 27,4. Landesmus. Darmstadt Inv. D6, verschollen.

Wz/N 2.2: Firnisbecher mit Karniesrand und Barbotinedekor 

(„Jagdbecher“). Zwischen zwei umlaufenden Blattfriesen ein 

Hund, ein Hirsch und ein Hase. v. Uslar Taf. 27,5. Landes

mus. Darmstadt Inv. C46, verschollen.

Wz/N 2.3: Terra Nigra Schale mit Steilrand und leicht abge- 

setztem FuE. Hellgrau. H. 8,4 cm. v. Uslar Taf. 27,3. Ver

schollen.

Wz/N 2.4: Freihandgeformte Schale Uslar Form II. Auf der

31 Bei den damals ebenfalls gefundenen Skelettgrabern mit „eisernen 

Messern und Schwertern“ handelt es sich nach Ausweis eines verge- 

sellschafteten Silberverschlufistiickes mit Flechtbanddekor und einer 

heute leider verlorenen, wohl merowingischen Miinze um friihmittel- 

alterliche Grablegen. Interessant ist die Mitteilung Hofmanns, dafi in 

einem dieser Graber „unter dem Schadel ... die fette Erde mit vielen 

Goldfaden wie durchwachsen war.”

32 Vgl. H. Janke, Vor- und Friihgeschichte des Kreises Wetzlar. Heft

7-8. Romisch-germanische Zeit und Frankisch-merowinigische Zeit.

Sonderh. d. Mitt. Wetzlarer Geschver. (Wetzlar 1978) 15 f.

33 Anhand der vorliegenden fotografischen Aufnahmen konnten 

inzwischen in miihevoller Kleinarbeit aus den verbleibenden Frag- 

menten die beiden BronzegefaEe und das grofie GefaE Wz/N 2.4 

rekonstruiert werden.

34 Die in der Fundbeschreibung unter „v. Uslar” zitierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: v. Uslar (Anm. 3) 194 Taf. 27; 28,13-18.

35 Aufgrund des Fehlens von Inventarnummern wurden - soweit 

erhalten - die Nummern der Glasplattennegative des Landesmuseums 

Darmstadt angegeben.
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Abb. 8: Keramikschale Uslar 2 aus dem Grabfund Wz/N 2 (nach AuhV 3). M 1:3.

Abb. 9: Bronzene Riemenzungen aus dem Grabfund Wz/N 3. M 2:3. Zeichnung F. Teichner.

abgesetzten Schulter sind 11 rundstabige Osen mit kleinen 

Zierringen aufgesetzt. Die konische Unterwand wird dutch 

drei horizontal verlaufende Streifen aus Feldern mit gegenlau- 

figer Schragschraffur aufgeteilt. Rdm. 17, 5 cm; H. 18, 5 cm. 

Bdm. 6 cm. v. Uslar Taf. 27,1. Landesmus. Darmstadt o. Nr.

Wz/N 2.5: Freihandgeformte Schale Uslar Form I/IIb. H. 16 

cm. v. Uslar Taf. 4,5; 27,2. Schumacher36 Taf. 6,164. Ver

schollen.

Einzelfunde (Wz/N 3) (Abb. 9; 10)

Aus dem schon oben zitierten Vorbericht sind die genauen 

Fundumstande der nachfolgenden Objekte nicht mehr zu 

klaren. Unsicher erscheint die Zugehdrigkeit einer nunmehr 

im Darmstadter Landesmuseum unter der Fundortangabe 

„Naunheim“ aufbewahrten tonernen Ollampe. Weder Hof

mann noch v. Uslar erwahnen dieses auffallige Strick, zudem

36 K. Schumacher, Germanische Funde romischer Zeit (II.-III. Jahrh. 

n. Chr.) aus dem Lahnthal. AuhV 5, 1911, 34-39. 

fehlen die ansonsten fur alle aus dem Schutt des alten Darm

stadter Magazinbaus geborgenen Funde typischen Brandspu- 

37 
rem .

Wz/N 3.1: Bronzene Riemenzunge mit trapezfdrmiger Zwinge 

und keulenformigem Endstiick. v. Uslar Taf. 27,9. Landesmus. 

Darmstadt o. Nr.

Wz/N 3.2: Bronzene Riemenzunge wie Wz/N 3.1. v. Uslar 

Taf. 27,10. Landesmus. Darmstadt o. Nr.

Wz/N 3.3: Bronzene Riemenzunge mit profiliertem, im Quer- 

schnitt rundstabigem Endstiick und gespleiEtem Oberteil. v. 

Uslar Taf. 27,7. Landesmus. Darmstadt o. Nr.

Wz/N 3.4: Bronzene Riemenzunge wie Wz/N 3.3. v. Uslar 

Taf. 27,8. Verschollen.

Wz/N 3.5: Bronzene Schildfessel mit Kreisaugenverzierung. v. 

Uslar Taf. 27,6; Janke38 Taf. 1,10. Verschollen.

Wz/N 3.6: Verschiedene Bronzeobjekte: „Bronzeniet, Nagel

37 Janke (Anm. 32) 15 Taf. 1,9 bildet das Stuck erstmals ab.

38 Janke (Anm. 32).
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Abb. 10: Tonerne Ollampe Wz/N 3.9, moglicherweise zu 

den Grabfunden von Wetzlar-Naunheim gehdrig. Foto Stadt- 

archiv Wetzlar.

mit groEem gewolbtem Kopf, Fragment eines kleinen Rings", 

v. Uslar 216. Verschollen.

Wz/N 3.7: Zwei zusammengenietete langrechteckige Bronze- 

beschlage. v. Uslar Taf. 27,13. Verschollen.

Wz/N 3.8: Spielstein aus schwarzem, opakem Gias. Dm. 1,5 

cm. v. Uslar Taf. 27,11. Verschollen.

Wz/N 3.9: Tonlampe in Form eines menschlichen Gesichts 

(Abb. 10). Uber einer kleinen Standplatte der konische Dis- 

kus, dessen Oberseite als menschliches Gesicht mit dichtem 

Haaransatz, groEen Augen und Bart ausgearbeitet ist. Der weit 

aufgerissene Mund dient als Dochtloch, eine kleine Griff- 

knubbe uber dem Kopf ist zur Einfullbffnung erweitert. Janke 

Taf. 1,9. Landesmus. Darmstadt o. Nr.

Wz/N 3.10: Weitere unbestimmte Beinobjekte. v. Uslar Taf. 

27,15-17. Verschollen.

Kommentar

Von den Beigaben des Grabes Wz/N 1 lassen sich 

allein die beiden vollstandig erhaltenen BronzegefaBe 

typologisch eindetitig ansprechen. Der Bronzeeimer 

Wz/N 1.1 des Typs Stolzenau (Eggers 34) ist nach der 

Zusammenstellung von H.-J. Eggers charakteristisch 

fur die Stufe Cl, wenn auch J. Kunow eine mogli- 

cherweise zu einem ahnlichen GefaR gehdrige Atta- 

sche aus einem Grabfund von Bosenburg, Kr. Mans- 

felder Land, bereits bis in die Stufe B datieren 

mochte39. Das Bronzebecken Wz/N 1.2 gehort zu der 

Formvariante Eggers 79/Kiinzel NE 19 mit abgerun- 

detem Knick zwischen Seitenwand und Boden. Die 

auf eine Verbreitung schon seit dem spaten 2. Jahr- 

hundert hindeutenden Fundstticke aus dem freien 

Germanien wurden bereits oben besprochen. Den bis

lang sehr unterschiedlich interpretierten Hersteller- 

stempel auf dem Boden des Beckens wird man, S. 

Kiinzel folgend, I]T.ET. TR[I]CC auflosen durfen. 

Sie geht von einer Produktion in einer gallischen 

Werkstatt noch im Verlauf des 2. Jahrhunderts aus40. 

Ob die kleinteiligen Fragmente eines bronzenen Sieb- 

gefaBes von einer alteren halbrunden (Eggers 160) 

oder bereits einer typologisch jiingeren flachbodigen 

Siebkelle (Eggers 161) stammen, ist nicht mehr zu 

entscheiden. Hingewiesen sei allein auf den Grabfund 

von Marpingen, Kr. St. Wendel, der fur eine Verbrei

tung der Siebform El61 schon seit der Mitte des 

2. Jahrhunderts spricht41.

Die chronologische Stellung des Grabes Wz/N 2 laRt 

sich dutch die beigegebene romische Keramik sehr gut 

eingrenzen. Der Sigillatanapf Drag. 27 entstand nach 

Aussage des Herstellerstempels um die Mitte des 

2. Jahrhunderts in einer ostgallischen Werkstatt42. 

Der Jagdbecher Wz/N 2.2 mit noch deutlich ausge- 

pragtem Karniesrand steht zwar bereits der Form Nie- 

derbieber 32b nahe, finder aber schon mehrere Paral- 

lelen in Grabfunden der 2. Halfte des 2. Jahrhunderts 

aus RoRdorf, Dieburg und Rheinzabern43. Einer 

somit dutch die romischen Importe angedeuteten Cla 

- zeitlichen Datierung entsprachen auch die beiden 

freihandgeformten Gefafie der Form Uslar II bzw. 

I/IIb.

Unter den Einzelfunden lassen sich in erster Linie die 

offensichtlich paarweise aufgefundenen Riemenzun- 

gen chronologisch auswerten. Sowohl die stabformi- 

gen, als auch die typologisch jlinger wirkenden Exem- 

plare mit kolbenformigem Stift und verbreitertem 

Endstiick sind von den Kastellplatzen des obergerma-

39 Kunow (Anm. 23) 136 KI 12 („Siedlungsfund“). - Es handelt sich 

jedoch um einen Lesefund aus einem Graberfeld: M. Becker, Unter- 

suchungen zur romischen Kaiserzeit zwischen siidlichem Harzrand, 

Thiiringer Becken und Weiher Elster. Veroff. Landesamt arch. Denk- 

malpfl. Sachsen-Anhalt 48 (Halle 1996) 81 Nr. 34,1c.

40 Kiinzel (Anm. 13) 249 Abb. 1.

41 Eggers (Anm. 3) 175; M. H. P. den Boesterd, The Bronze Vessels

in the Rijksmuseum G. M. Kam at Nijmegen (Nijmegen 1956) 21 f.;

Kunow (Anm. 23) 27 m. Anm. 234; 64. 160; Chr. Fliigel, Bronzege-

234

fahe aus Kempten. In: Cambodunumforschungen  V. Materialhefte z. 

Bayer. Vorgeschichte 63 (Kallmunz 1993) 67 f. - Vgl. S. Tassinari, Il 

vasellane Bronzeo di Pompei (Rom 1993) 69 K 3000.

42 Frey (Anm. 27) 65 Nr. 212.

43 R. H. Schmidt, Romerzeitliche Graber aus Siidhessen. Untersu- 

chungen zu Brandbestattungen. Mat. Vor- u. Friihgesch. Hessen 17 

(Wiesbaden 1996) 154 Taf. 7,8 (Rohdorf Grab 8). - Vgl. W. Binsfeld, 

Kolner Jagdbecher. Kolner Jahrb. Vor- u. Friihgesch. 9, 1967/9. Fest- 

schr. O. Doppelfeld. 76-78 Taf. 21-24.
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nischen Limes bekannt44. Beide sind aufgrund des 

rundstabigen Querschnitts der Endstiicke zu der von 

K. Raddatz am Fundbestand von Thorsberg herausge- 

arbeiteten Formgruppe O zu zahlen, fur die sich auch 

nach Durchsicht des skandinavischen Fundmaterials 

eine jungerkaiserzeitliche Zeitstellung bestatigt45.

Problematisch bleibt allein die Ansprache der rbmi- 

schen Tonlampe Wz/N 3.9. Zwar liegen mittelkaiser- 

zeitliche Belege ahnlicher plastischer Tonlampen ver- 

einzelt auch aus den germanischen Provinzen vor46, 

aber bereits D. M. Bailey zeigte auf, dab das Haupt- 

verbreitungsgebiet dieser Beleuchtungskorper im dst- 

lichen Mittelmeerraum, namentlich in Agypten lag4 .

3. Das Graberfeld im GiePener Stadtwald

Im GiePener Stadtwald, an der stadtischen Sandgrube 

in der Rodgener StraPe, waren erstmals im Jahre 1878 

Spuren vorgeschichtlicher Brandgraber beobachtet 

worden. Als dann, nur wenige Jahre sparer, der Ober- 

forstmeister Joseph dem Oberhessischen Geschichts- 

verein die Mitteilung zukommen lieP, „dafi in der 

Sandgrube des Giefiener Stadtwaldes alte Thongefdfie zu 

Tage gekommen seien“, reagierte man umgehend. 

Unter der Leitung des in Jena promovierten Philolo- 

gen G. Gundermann48 wurde von Juni 1899 bis 

August 1901 eine Flache von 56 x 20 m (WO) auf 

dem sanft nach Norden in das Tai der Wieseck abfal- 

lenden „Sandberg“ untersucht49. Nach den Aufzeich- 

nungen des Grabungsleiters lagen zwischen dem 

anstehenden Sandboden und der 0,20-0,80 m starken 

Humusdeckschicht zahllose „Leichenbrandstellen“ 

von 1,6 - 6,5 m Durchmessern und bis zu 0,30 m 

Tiefe50. „Teils in der Brandschicht selbst, teils aufierhalb 

in der braunen Erde oder im hellen Sande des Unter- 

grundes, mit dem Fufie durchschnittlich 50-60 cm unter 

der heutigen Oberfldche, stehen die Urnen in einem 

Abstand von 1-3 m von einander“. Weiteren Lesefun- 

44 J. Oldenstein, Zur Ausriistung romischer Auxiliareinheiten. Stu- 

dien zu Beschlagen und Zierat an der Ausriistung der romischen Auxi

liareinheiten des obergemanisch-raetischen Limesgebietes aus dem 

zweiten und dritten Jahrhundert n. Chr. Ber. RGK 57, 1976, 145 Taf. 

36, 308-309. 312-314.

45 K. Raddatz, Der Thorsberger Moorfund. Giirtelteile und Korper- 

schmuck. Offa Bucher 13 (Neumunster 1957) 81 ff. Abb. 1; J. Ilkjcer, 

Illerup Adal 3. Die Giirtel. Bestandteile und Zubehor (Aarhus 1993) 

173 f.

46 A. Leibundgut, Die romischen Lampen in der Schweiz (Bern 

1977) 50 Taf. 14.

47 J. W. Hayes, Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: 

Greek and Roman Clay Lamps (Toronto 1980) 102 f. Taf. 62,407; 

63,402; D. M. Bailey, Catalogue of Lamps in the British Museum III: 

Roman Provincial Lamps (London 1988) 242 f. Taf. 38,Q1982, 

QI988; W. Selesnow, Lampen aus Ton und Bronze. Bildwerke der 

Sammlung Kaufmann II. Kat. Liebighaus (Melsungen 1988) 42 f; A. 

Mlasowsky, Die antiken Tonlampen im Kestner-Museum Hannover. 

Sammlungskatalog 8 (Hannover 1993) 412 f.

48 Zur Person: Universitat Giefien 1607-1907. Festschrift zur dritten

Jahrhundertfeier (Giefien 1907) 1, 429.

den, die fur eine Gesamtausdehnung des Brandgra- 

berfeldes von fiber 100 Metern sprachen, konnte 

damals nicht nachgegangen werden; inzwischen ist 

das gesamte Gelande iiberbaut51.

Die seinerzeit geborgenen Funde wurden in der Gail’- 

schen Sammlung im Alten GiePener SchloP aufbe- 

wahrt, welches 1944 einem Luftangriff auf die Stadt 

zum Opfer fiel. Allein einige in der Schausammlung 

befindliche GefaPe konnten gerettet werden. Eine 

Ansprache der von Gundermann gefundenen rbmi- 

schen Reliefsigillata ist somit - mit AuPnahme der 

Katalognummern 1 und 2 - nur noch anhand der 

Fototafel seines damaligen Berichts mbglich52.

Im Fall der ersten drei Sigillataschiisseln sprechen der 

gute Erhaltungszustand und die, bedauerlicherweise 

sehr knapp gehaltene, Beschreibung Gundermanns 

fur eine ehemalige Nutzung als UrnengefaPe (Gi/S 1- 

3). Eine Funktionszuweisung der iibrigen, offensicht- 

lich bei der Incineration mirverbrannten und nur 

fragmentarisch in die Graber gelangten Terra Sigillata- 

Splitter ist dutch die Vernichtung des ursprtinglichen 

Fundinventars nicht mehr mbglich.

Katalog der Sigillatafunde aus dem Graberfeld im 

GiePener Stadtwald

Distrikt „Sandgrube“ (Gi/S)

1. Urnengrab Gi/Sl (Abb. 11; 13 1.)

TS-Schiissel, Drag. 37. Eierstab wie Ricken/Fischer E39. Im 

Bildfeld alternierend zwischen Baumen aus Stamm P6 und 

geripptem Doppelblattchen Pl44 ein glattes Medaillon K5 

oder Bogenkonstruktion. Im Medaillon Adler mit Blitzbtindel 

T200 oder spielendes Erotenpaar M142/M144. Unter dem 

aus einem gerippten Halbbogen KB89 und zwei Stiitzen O10 

konstruierten Bogen ein Amor n. 1. wie Ml 15 oder ein Bogen- 

schtitze n. r. wie Ml74. Zu Seiten des Amors vertikal ange- 

bracht die erhabenen Retro-Stempel „CERIALIS F“ wie Ludo

wici53 Taf. 256d und „CONSTAETNT wie Taf. 257. Ahnli- 

che Dekoration: Ludowici Taf. 55,5.8.10. Rheinzabern. Ware

49 Beckmann (Anm. 4).

50 G. Gundermann, Das Urnengrab  feld im GieEener Stadtwalde. In: 

Fundber. fur die Jahre 1899 bis 1901. Mitt. Oberhess. Geschver. 10, 

1902, 93-122 bes. 99. - Die in der Fundbeschreibung unter „Gun- 

dermann” zitierte Literatur bezieht sich auf diese Publikation.

51 Zu der offensichtlich zugehdrigen Siedlung: Mitt. Oberhess. 

Geschver. NF 21, 1914, 121-124.

52 Herr H. Bender vom Oberhessischen Museum in Giefien ermog- 

lichte dankenswerterweise eine Durchsicht der aus dem Brandschutt 

des Alten Schlosses geborgenen romischen Reliefsigillaten. Dabei war 

keinerlei Ubereinstimmung mit den von Gundermann (Anm. 50) Taf. 

14 abgebildeten Stricken festzustellen. Die nachfolgenden Bestim- 

mungen wurden somit anhand der Abbildungen Gundermanns vor- 

genommen. In den Fallen, in denen die Abbildungsqualitat zu 

schlecht fur eine Bestimmung war, wurde die Beschreibung von Gun

dermann („...“) mit der Bemerkung „unbestimmt“ iibernommen.

53 Die in der Fundbeschreibung unter „Ludowici” zitierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: H. Ricken/W. Ludowici, Die Bilderschiis- 

seln romischer Topfer von Rheinzabern. Katalog VI, Tafelbd. (Darm

stadt 1942).
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Abb. 11: Reliefdekor der Sigillataschiissel Gi/S 1 aus dem Graberfeld „GieEener Stadtwald“. M 1:2. Zeichnung F. Teichner.

Abb. 12: Reliefdekor der Sigillataschiissel Gi/S 2 aus dem Graberfeld „GieEener Stadtwald“. M 1:2. Zeichnung F. Teichner.

des CERIALIS III. Rdm. 22 cm. Bdm. 9,5 cm. H. 14 cm. 

Gundermann Taf. 11,1; 12,1. Oberhess. Mus. Giefien Inv. 

G.01.169, OM1220a54.

2. Urnengrab Gi/S 2 (Abb. 12; 13 r.)

TS-Schiissel, Drag. 37. Eierstab wie Ricken55 Taf. 13A mit 

begleitender Linie. Daran hangend Girlandenmotiv aus glat- 

ten, gerippten und tordierten Bbgen wie Taf. 13,20 mit einge- 

streuter Sternrosette wie Taf. 13,1.2. Darunter Jagdmotiv aus 

Vogel n. 1. wie Taf. 13,53, Hunde wie Taf. 13,36 und Taf. 

13,35, beide n. 1. springend, sowie kleinem Hund wie Taf. 

13,30, kleinem Lowen n. r. wie Taf. 13,24 und Taf. 13,25 und 

kleinem Wildschwein n. 1. wie Taf. 13,31 sowie eingestreuten 

Sternrosetten wie Taf. 13,1/2. Unterer AbschluEfries aus 

Punktrosette wie Taf. 13,3. Vgl. Mtiller56 Taf. 17,463; 18,501; 

Holwerda5 Abb. 79,13-15.24.36.38. Lavoye. Ware mit Eier

stab A. Rdm. 24 cm. Bdm. 10 cm. H. 14,5 cm. Gundermann

54 Die mit G beginnenden Inventarnummern entsprechen dem Vor- 

kriegsinventar (Gailsches Inven tar), die mit OM dem aktuellen 

Inventar des Oberhessischen Museums Giehen.

55 Die in der Fundbeschreibung unter „Ricken” zitierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: Ricken (Anm. 25).

56 Die in der Fundbeschreibung unter „Miiller” zitierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: G. Muller, Das Lagerdorf des Kastells Butz

bach. Die reliefverzierte Terra sigillata. Limesforschungen 5 (Berlin 
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Taf. 11,2; 12,2; 13,1-2; Schumacher58 Taf. 6,148. Oberhess.

Mus. Giefien Inv. G.01.170, OM 1221.

3. Urnengrab Gi/S 3

TS-Schiissel. Wohl Drag. 37. „In der Mittelzone dutch Zypres- 

sen getrennt je ein Doppelring, in dem ein Vogel steht.“ Mbg- 

licherweise wie Ricken Taf. 13,46; Muller Taf. 19,553. Ware 

aus Lavoye. Oberhess. Mus. Giefien Inv. G.01.413, verschol- 

len.

4. TS-Schiissel, Drag. 37. RandS mit unbest. Eierstab. Zwei 

WandS. In dem dutch Saulen wie Knorr/Sprater59, Taf. 81,72 

und breitem Perlstab mit Endastragal Taf. 81,57/58 eingeteil- 

ten Bildfeld stehende weibliche Figur n. r. wie Taf. 72,20 oder 

21, n. 1. gebiickte, unbekleidete, weibliche Figur auf Podest 

Taf. 72,13. Nicht sicher, ob der WandS mit Perlstab und Hase 

im glatten Kreis zugehbrig ist. BodenS. Ware aus Blickweiler, 

1968).

57 Die in der Fundbeschreibung unter „Holwerda” zitierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: Holwerda (Anm. 18).

58 Die in der Fundbeschreibung unter „Schumacher” zitierten Anga

ben beziehen sich jeweils auf: Schumacher (Anm. 36).

59 Die in der Fundbeschreibung unter „Knorr/Sprater” zitierten 

Angaben beziehen sich jeweils auf: Knorr/Sprater (Anm. 27).
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Abb. 13: Sigillataschtissel Gi/S 1 (1.) und Gi/S 2 (r.) aus dem Graberfeld „Giekener Stadtwald“ (nach Gundermann [Anm. 50]).

moglicherweise Art des Avitus. Gundermann Taf. 14,2-1; die 5 

ersten Stuck von 1. Oberhess. Mus. Giefien Inv. G.01.414, ver

schollen.

Nicht naher zuweisbare Fragmente

5. WandS, Drag. 37. Zwei WandS mit unterem AbschluEfries 

aus Doppelblattchen wie Ricken/Fischer R37. Ostgallisch oder 

Rheinzabern, Art des Januarius. Gundermann Taf. 14,2,2 von 

r. Nr. 2. 3. Oberhess. Mus. Giefien Inv. G.01.416, verschollen.

6. BodenS Drag. 37. Oberhess. Mus. Giefien Inv. G.01.417, 

verschollen.

7. WandS, Drag. 37. „Lasttrager“. Unbestimmt. Gundermann 

Taf. 14,2,1; das 7. Strick von 1. und oben dariiber. Oberhess. 

Mus. GieEen Inv. G.01.452, verschollen.

8. Dito. Hirsch n. 1. wie Ricken Taf. 13,27. Daneben Laub- 

baum mit Blatt wie Ricken Taf. 13,11. Vgl. Muller Taf. 

17,449; Abb. 79,33; Holwerda Abb. 79,33. Ware aus Lavoye. 

Gundermann Taf. 14,1,2; das 2. Strick von 1. Oberhess. Mus. 

Giefien Inv. G.01.455, verschollen.

9. Dito. Hund verfolgt Hasen ahnlich Ricken/Fischer T163. 

Ostgallisch oder Rheinzabern. Gundermann Taf. 14,1,2; von 1. 

Nr. 5. Oberhess. Mus. GieEen Inv. G.01.454; G.01.456, ver

schollen.

10. Dito. „Bar halb aufrecht“. Unbestimmt. Gundermann Taf. 

14,1,2; von 1. Nr. 3. Oberhess. Museum Giefien Inv. 

G.01.453, verschollen.

11. Dito. „Windhund. Erhabene Leiste mit den eingedriickten 

Buchstaben ALIS F“. Rheinzabern, Art der Topfergruppe 

Cerialis. Gundermann Taf. 14,1,2; r. oben letztes Strick. Ober

hess. Mus. Gieken Inv. G.01.458, verschollen.

12. Dito. „Vogel“. Unbestimmt. Gundermann Taf. 14,2,2; von 

r. Nr. 1. Oberhess. Mus. GieEen Inv. G.01.464, verschollen.

13. Dito. Feldaufteilung dutch Perlstab und Halbbogen, darin 

Vogel wie Ricken/Fischer T245. Ostgallisch oder Rheinza-

60 W. Schleiermacher, Verzierte Terra Sigillata. Beitrag zu W. Jorns, 

bern, wohl Art des Janu. Gundermann Taf. 14,2,1; von r. Nr. 

1-3. Oberhess. Mus. GieEen Inv. G.01.490-462, verschollen.

14. Dito. Breiter Eierstab ohne Zwischenstabchen mit beglei- 

tendem Band (?). Im Bildfeld an Astragalen aufgehangte, tor- 

dierte Halbbogen, dazwischen hangendes Doppelblattchen an 

geradem Stil. Im Halbbogen ein Vogel n. r. Ricken/Fischer 

T258. Ostgallisch, wohl Art des Janu. Gundermann 1902, Taf. 

14,2,1; von 1. Nr. 6. Oberhess. Mus. Giefien Inv. G.01.463, 

verschollen.

15. Dito. „Bliitenbuschel“. Unbestimmt. Gundermann Taf. 

14,2,2; von 1. Nr. 1. Oberhess. Mus. GieEen Inv. G.01.465, 

verschollen.

16. Dito. Eierstab mit stabformigem Kern, Zwischenstabchen 

mit kolbenformig verdicktem Kopf und begleitendem Wellen- 

band, ahnlich Ricken Taf. 13 A/B. Im Bildfeld Laubbaum mit 

Blatt ahnlich Taf. 13,10.11, vgl. Schleiermacher60 1955, Abb. 

5,7. Wohl Ware aus Lavoye. Gundermann Taf. 14,2,2; von 1. 

Nr. 4. Oberhess. Mus. Giefien Inv. G.01.466, verschollen.

17. Dito. „Ranken mit Trauben“. Ostgallisch. Gundermann 

Taf. 14,2,2; von 1. Nr. 3. Oberhess. Mus. Giefien Inv. 

G.91.467, verschollen.

18. Dito. Greif n. 1. Knorr/Sprater Taf. 77,22; Ricken/Fischer 

T179. Ware aus Blickweiler oder Rheinzabern. Gundermann 

Taf. 14,1,2; von r. Nr. 1. Oberhess. Mus. GieEen Inv. 

G.01.524, verschollen.

19. Dito. „Tiger im Sprung“. Ostgallisch oder Rheinzabern. 

Gundermann Taf. 14,1,2; von r. Nr. 2. Oberhess. Mus. Gieken 

Inv. G.01.526, verschollen.

20. Dito. Hirsch n. 1. wohl wie Ricken Taf. 13,27 und einge- 

streute Rosette Taf. 13,1.2. Ware aus Lavoye. Gundermann 

Taf. 14,1,2; von 1. Nr. 1. Oberhess. Mus. Giefien Inv. 

G.01.525, verschollen.

21. Dito. Eierstab mit geripptem Perlstab mit Endrosette wohl 

wie Knorr/Sprater Taf. 82,21 oder 31 und begleitendem gro-

Das Lagerdorf des Kastells Butzbach. Saalburg-Jahrb. 14, 1955, 20 ff.
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bem Perlstab. Daran hangender glatter Kreisbogen wohl Taf. 

82,13, darin Hase n. 1. Taf. 80,2. Ware aus Blickweiler, wohl 

Art des Avitus. Gundermann Taf. 14,1,2; von 1. Nr. 4. Ober- 

hess. Mus. Giefien Inv. G.01.529, verschollen.

22. Dito. „Pflanzenbiischel“. Unbestimmt. Gundermann Taf. 

14,2,2; von r. Nr. 1 oben. Oberhess. Museum Giefien Inv. 

G.01.528, verschollen.

23-28. Sechs Fragm. von Drag. 37- Unbestimmt. Gunder

mann Taf. 14,2,2; oberste Reihe Nr. 1-6. Oberhess. Museum 

Giefien Inv. G.01.537; G.01.540; G.01.541; G.01.545; 

G.01.548; G.01.559, alle verschollen.

29. TS-RandS, Drag. 36 mit Barbotinedekor. Oberhess. Mus. 

Giefien Inv. G.01.508, verschollen.

30. TS-Reibschiissel, Drag. 36. Oberhess. Mus. GieEen Inv. 

G.01.415, verschollen.

31. TS-WandS, Drag. 38. Oberhess. Mus. GieEen Inv. 

G.01.514, verschollen.

32. TS-RandS, unbestimmt. Oberhess. Mus. GieRen Inv. 

G.01.517, verschollen.

33. TS-RandS, Drag. 43. Oberhess. Mus. Giefen Inv. 

G.01.512, verschollen.

34. TS-Napf (?) in Urne 1. Verschollen.

Kommentar

G. Gundermann hatte seinerzeit betont, dais „kein 

einziges Stuck [der Terra Sigillata] Ahnlichkeiten mit 

der am Nieder-Rhein gefundenen Ware“ zeige. Ob- 

wohl diese Aussage inzwischen zu relativieren ist, 

behalt seine SchlufTolgerung, „der Gefahhandel [sei] 

nicht vom Nieder-Rhein an der Lahn aufwarts, son- 

dern vom Ober-Rhein dutch die Wetterau nach Gie- 

Een gegangen“ weiterhin ihre Giihigkeit.

Bei aller Unsicherheit, die eine ohne erneute Autopsie 

der Originale durchgefuhrte Bestimmung mit sich 

bringt, lassen sich doch eine Reihe ostgallischer und 

Rheinzaberner Sigillaten ansprechen. Im einzelnen 

sind GefaEe aus dem westpfalzer Blickweiler, dem 

elsassischen Lavoye sowie der Janu- und Cerialis- 

gruppe von Rheinzabern nachzuweisen. Alle diese 

Topfergruppen sind von den romischen Fundplatzen 

des nordlichen Obergermaniens wohlbekannt. Cha- 

rakteristisch fur das Gebiet nordlich des Mains im 

zweiten Viertel des 2. Jh. ist die dominierende Stel- 

lung Lavoyes61. Soweit bei dem geringen Stichproben- 

umfang feststellbar, fehlen dagegen die noch vor der 

Jahrhundertmitte in starke Konkurrenz zu dieser 

Argonnenware tretenden La Madleiner Produkte62. 

Gleiches gilt fur die im nordlichen Limesbogen, etwa 

im Lagerdorf von Butzbach oder dem Kleinkastell 

Butzbach-Deggerfeld bereits seit dem zweiten Drittel 

des 2. Jahrhunderts nachzuweisenden Produkte der 

Trierer Sigillatawerkstatten63. Dab dies keine chrono- 

logischen Ursachen hat, belegt das Vorkommen der 

zur selben Zeit produzierten und verhandelten Rhein

zaberner Ware. Vielmehr spiegelt sich hierin das von 

B. Pferdehirt exemplarisch fur das Wetteraugebiet auf- 

gezeigte, heterogene, dutch einen starken Konkur- 

renzkampf der verschiedenen Manufakturen und 

kleinraumige, lokale Markte gepragte Belieferungsbild 

wider64.

Der Herstellungzeitraum der im Giehener Stadtwald 

entdeckten Sigillaten deckt wenig mehr als ein halbes 

Jahrhundert ab. Wahrend Lavoyer Sigillata bereits in 

dem um 135/139 aufgelassenen Erdkastell der Saal- 

burg nachzuweisen ist, wird man fur die jtingsten 

Sigillaten, die zur Gruppe lb nach H. Bernhard zah- 

lende Ware des Rheinzaberner Topfers Cerialis II, eine 

Enstehung in der zweite Halfte des 2. Jahrhunderts 

annehmen dtirfen65. Auch wenn mit Hinblick auf 

eine moglicherweise lange Benutzungsdauer nicht 

automatisch von einer umgehenden Deponierung der 

Keramik („kurze Chronologie“) in den Grabern aus- 

gangen werden darf66, lafit sich doch festhalten, dab 

der starke Exportzustrom kaum das Ende des 2. Jahr

hunderts tiberdauert hat (B2-Cla).

Schliehlich hatte bereits Gundermann auf den mit 

einem Verhaltnis von 1:5 relativ hohen Anted der 

Terra Sigillata gegeniiber der einheimischen Ware hin- 

gewiesen. Damit liegt der Anteil der romischen 

Importkeramik deutlich liber dem in zeitgleichen, von 

der Reichsgrenze weiter entfernten einheimischen 

Siedlungen, etwa jenen im Amoneburger oder Fritzla- 

rer Becken67. Selbst im provinzialromischen Milieu 

der Limeszone wtirde ein vergleichbar haufiges Vor

kommen der gegeniiber einfacher Tonware wertvolle- 

ren Reliefsigillata auf eine relativ qualitatvolle Grab- 

ausstattung hindeuten68.

4. Die Grabfunde von Wetzlar-Dahlheim

Mit der Tatigkeit des unermtidlichen Heimatpflegers 

Carl Metz erlebte die „Rdmerforschung“ im Lahntal 

rund um Wetzlar in der ersten Halfte unseres Jahr

hunderts eine spiirbare Belebung. Aufgrund langjahri-

61 Pferdehirt (Anm. 26) 376.

62 Ricken (Anm. 25) 178; Pferdehirt (Anm. 26) 366.

63 Muller (Anm. 56); Pferdehirt (Anm. 26) 365. - Vgl. S. Berke, 

Romische Bronzegefafie und Terra Sigillata in der Germania Libera. 

Boreas. Miinstersche Beitr. z. Arch. Beih. 7 (1990) 65.

64 Pferdehirt (Anm. 26) 364.

65 Bernhard (Anm. 24).

66 Berke (Anm. 63) 78 ff.

67 G. Mildenberger, Romerzeitliche Siedlungen in Nordhessen. Kas

seler Beitr. z. Vor- und Friihgesch. 3 (Marburg 1972); Meyer (Anm.

4) 91.

68 Vgl. etwa die siidhessischen Graberfelder: Schmidt (Anm. 43). - 

Zu Grabern am Mainlimes: E Teichner, Zur Chronologie des rbmi- 

schen Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg, Unterfranken. Ber. Bayer. 

Bodendenkmalpfl. 30/31, 1989/90, 179-234 bes. 232. - In der in den 

Jahren 1990 und 1991 vom Autor im Auftrag des LfD Wurzburg 

untersuchten Siidnekropole des Lagervicus von Stockstadt am Main, 

Lkr. Aschaffenburg, enthielten etwa ein Zehntel der Brandgraber TS- 

Schiisseln Drag. 37: Fundchronik fur das Jahr 1991. Bayer Vor- 

geschbl. Beih. 7 (Miinchen 1994) 167.
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ger Beobachtungen im Gelande meinte der im Haupt- 

beruf mit der Entwicklung der Leica-Fotokamera 

befabte Heimatforscher den Nachweis erbringen zu 

konnen, dab Wetzlar einer der Brennpunkte der frtih- 

und spatromischen Germanenpolitik gewesen sei 

(Abb. 15)69 70. Die frtihromische Hauptoperationslinie 

sah er auf der Strecke Koln-Westerwald-Wetzlar- 

GieBen-Kassel. Bei Wetzlar nahm er auf dem Lahn- 

berg das grofie Lager des Germanicus des Jahres 

14 n.Chr. an, auf dem gegeniiberliegenden Heiden- 

stock ein weiteres Erdkastell. Aliso identifizierte er mit 

dem „Castellum in monte Tauno“ und setzt es an die 

Stelle von Wetzlar °. Mit diesen Uberlegungen und 

der kurze Zeit sparer postulierten Lokalisierung des 

spatromischen Militarpostens Solicinium im Bereich 

der tiber Wetzlar gelegenen staufischen Burganlage 

Kalsmunt forderte er erwartungsgemah die Kritik sei

ner Zeitgenossen heraus71.

Ironisch auf die Ereignisse des Oktobers 1917 anspie- 

lend, stellte E Koepp, der damalige Direktor der 

Romisch-Germanischen-Kommission in Frankfurt, 

die Frage, ob man diese Forschungsergebnisse nun als 

„Revolution auch in der deutschen Rdmerforschung“ 

betrachten mtisse 2. Nachdem er „die wuchernden 

Ranken der Phantasie riicksichtslos beiseite gebogen 

und entfernt“ hatte, konnte er jedoch, abgesehen von 

einigen nachtraglich nicht mehr zu tiberprtifenden 

Gelandebeobachtungen, weder im keramischen Fund- 

bestand noch in der philologischen Argumentation 

eine wirklich beweiskraftige Entdeckung erkennen. So 

fuhr er fort: „Die Verlegung der Valentiniansstadt 

[Solicinium] an die Lahn scheint mir einer der verwe- 

gensten Husarenstreiche zu sein, die sich je Lokalfor- 

schung geleistet hat“. Im Ansatz wohlmeinend, im 

Ergebnis jedoch kaum weniger kritisch, bemerkte 

bald darauf auch E Behn, dab „die von C. Metz in sei- 

nen Schriften aufgefuhrten Beweise ... nicht alle von 

69 C. Metz, Aliso-Solicinium. Frith- und spatromische Befestigungs- 

bauten bei Wetzlar (Giefien 1920); ders., Iter Solitum und Aliso 

(Wetzlar 1935); ders., Die romische FernstraEe und das romische 

StraEennetz bei Wetzlar (Wetzlar 1937); ders., Die Volksburg und die 

Schanzen auf dem Bergriicken des Kalsmunts (Wetzlar 1938); ders. 

(Anm. 30).

70 Jiingst zusammenfassend zu diesem Abschnitt der romischen Ger

manenpolitik: Becker (Anm. 4).

71 Etwa: F. Kutsch, Fundchronik 1933. Germania 18, 1934, 299: 

„Die von Herrn Metz als romisch angesprochenen Kastelle, StraEen 

usw. sind als romisch nicht erwiesen“. - F. Kutsch, Fundchronik 

1934. Germania 19, 1935, 174: „Der von Herrn Metz gelegentlich 

des Lahndurchstichs angeblich festgestellte „Hafen“ und StraEe sind 

mehr als zweifelhaft".

72 F. Koepp, Revolution auch in der deutschen Rbmerforschung? 

Germania 4, 1920, 1-7.

73 F. Behn, Rez. zu C. Metz, Iter Solitum und Aliso. Neue Wege zu 

den ftinf Schlachtfeldern Armins (Wetzlar 1935). In: Mainzer Zeit- 

schr. 30, 1935, 92.

74 Fitr die Heranfiihrung an dieses ebenso interessante wie proble-

matische Kapitel Wetzlarer Heimatforschung ist der Autor dem ehe-

maligen Leiter des Historischen Archivs der Stadt Wetzlar, Herrn H.

durchschlagender Beweiskraft und seine philologi

schen und archaologischen Methoden (besonders in 

der Auswertung der geringen keramischen Funde) 

alles andere als einwandfrei“ seien73 74.

Nach 1945 schien somit eine minutidse Auseinander- 

setzung mit dem Werk des Heimatforschers, der 

zudem den Nationalsozialisten nahegestanden hatte, 

nicht mehr notwendig. Sein kaum tiber die Klischees 

zu seinen verschiedenen Druckschriften hinausrei- 

chender NachlaB ist schwerlich geeignet, die dazumal 

aufgestellten Behauptungen zu tiberprtifen . Die we- 

nigen, in den Stadtischen Sammlungen Wetzlar ver- 

wahrten Grabungsfunde stammen jedenfalls zu ihrem 

tiberwiegenden Teil aus dem hohen Mittelalter 5. 

Neben Einzelfunden wie antiken Miinzen, einer Kar- 

neolgemme und einem spatromischen Reibschiissel- 

rand76 verdient allein ein in den zwanziger Jahren 

geborgener Grabfund aus dem Wetzlarer Stadteil 

Dahlheim groheres Interesse77.

Einer im Jahre 1925 erschienenen kurzen Fundmel- 

dung laBt sich entnehmen, dab im vorhergehenden 

Jahr in der Dahlheimer Hohle (Abb. 1) beim „Abtra- 

gen des Kalkfelsens bis zur Sohle der Felsenhdhle“ drei 

romische KeramikgefaEe geborgen worden waren 8. 

Die Funde aus der heute dutch die wiederaufgenom- 

menen Steinbrucharbeiten zerstorten Hohle werden 

in den Stadtischen Sammlungen Wetzlar verwahrt.

Katalog der Funde aus Wetzlar-Dahlheim (Wz/D) 

(Abb. 14)

Wz/D 1: Rbmischer Einhenkelkrug mit wulstig nach auEen 

verdickter Randlippe (Niederbieber 62a; Piding79 76 Typ 77). 

Hellbrauner Ton. Dmax. 13 cm, H. 20 cm. Janke80 Taf. 6,1. 

Stadt. Sammlg. Wetzlar o. Nr.

Wz/D 2: Rbmischer Einhenkelkrug mit nach aulsen vorsprin- 

gender Randlippe und flacher Randleiste. Gelbbrauner Ton.

Flender (J), zu grbEtem Dank verpflichtet.

75 Janke (Anm. 32) 3.

76 Ebd. 18 f. - Vgl. FMRD V 1,2 (Wiesbaden) 1238-1245.

7 Da das originale Fundmaterial verschollen ist, muE auch das in 

verschiedener Hinsicht problematische, von C. Metz auf dem „Stop- 

pelberg“ bei Wetzlar unter einem Steinblock gefundene Brandgrab 

mit einer auf der Drehscheibe hergestellten Schale unberiicksichtigt 

bleiben: C. Metz, Ein rbmisches Kriegergrab neben der romischen 

SteinstraEe im Stoppelberg. In: Wetzlarer Anzeiger vom 27.3.1937; 

ders. (Anm. 69, 1937) 30 Abb. 7-9; Janke (Anm. 32) 17 Taf. 6,6; E. 

Schubert, Zur vorgeschichtlichen Besiedlung des Stoppelbergmassivs. 

Fundber. Hessen 19/20, 1979/80, 83 ff. bes. 86.

78 H. Gloel, Jahresbericht 1922-25. In: Mitt. Wetzlarer Geschver. 9, 

1925, 130; ders., Museumsgange. In: Wetzlarer Anzeiger 232, 5. Okt. 

1927; Metz (Anm. 30) V. 18. - Auf das von C. Metz in der Hohle ent- 

deckte „Mithrasheiligtum“ und den entsprechenden, aus der Lahn 

geborgenen, fantasievoll rekonstruierten „Mithrasstein“ muE hier 

nicht weiter eingegangen werden, vgl. ebd. V, 15 Abb. 4-5.

79 R. Pirling, Das romisch-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep. 

Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit B2 (Berlin 1966).

80 Die in der Fundbeschreibung unter „Janke” zitierten Angaben 

beziehen sich jeweils auf: Janke (Anm. 32).
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Abb. 14: Die KeramikgefaEe des Grabfundes von Wetzlar- 

Dalheim Wz/D (nach Metz [Anm. 69]).

Dmax. 12 cm, H. 17 cm. Janke Taf. 6,2. Stadt. Sammlg. Wetz

lar o. Nr.

Wz/D 3: Birnenformiges Balsamarium mit langem, schlankem 

Hals. Rotbrauner Ton. Dmax. 4,7 cm, H. 12,5 cm. Janke Taf. 

6,3. Stadt. Sammlg. Wetzlar o. Nr.

Kommentar

Die beiden tongrundigen Kriige zeichnen sich dutch 

einen flieEenden Ubergang zwischen Bauch und Hals 

sowie eine nut schwach abgesetzte Randzone aus. Es 

handelt sich um eine GefaBform, die erst im Verlauf 

des fortgeschrittenen 2. Jahrhunderts die altere, star

ker profilierte Variante verdrangt. Die wulstige Rand- 

lippe des Exemplars Wz/D 1 weist bereits auf die bis 

zur Mitte des 3. Jahrhunderts verbreiteten Kriige der 

Form Niederbieber 62a hin81. Ungewohnlich ist die 

bei Krug Wz/D 2 umlaufende Leiste auf der nach 

auhen verdickten Randlippe. Vergleichbare Fund- 

stiicke liegen offensichtlich aus Grabinventaren des 

spaten 2. Jahrhunderts aus RoEdorf, Kr. Darmstadt- 

Dieburg, Dieburg und Rheinzabern vor82. Seit dem

1. Jahrhundert nachzuweisen sind die seltenen bir- 

nenformigen Balsamarien aus Ton (Wz/D 3) . So 

wird man, die Einschatzung von C. Metz, „dah die 

Zeit dieser Henkelkrtige kaum vor die Mitte des

83

2. Jahrhunderts n. Chr. anzusetzen ist“, prazisie- 

rend , eine Zeitstellung gegen Ende des 2. Jahrhun

derts (Cla) annehmen durfen.

84

Bedauerlicherweise laht die oben zitierte Zeitungsmel- 

dung keine exakte Rekonstruktion der Fundumstande 

zu. Die vorliegende Kombination aus zwei Einhenkel- 

kriigen und einem Balsamarium darf jedoch als 

durchaus typisch fur zeitgendssische, provinzialromi- 

sche Grabinventare gelten.

5. Zusammenfassende Uberlegungen

Die verkehrsgiinstige Lage zwischen Westerwald und 

Hintertaunus machte das Lahntal zu einer wichtigen 

Kontaktzone zwischen dem romischen Herrschaftsge- 

biet an Rhein und Main und dem freien Germa- 

nien85. Die ehedem von den Heimatforschern C. A. 

Pertz und C. Metz betonte Bedeutung des in dem 

Abschnitt zwischen Wetzlar und GieBen durch- 

schnittlich 2 km breiten FluBtales fur die Militarope- 

rationen der augusteischen Zeit wird - wenn auch 

unter anderen Vorzeichen - durch die Entdeckung 

zweier Militarplatze bei Lahnau-Waldgirmes und 

Lahnau-Dorlar bestatigt. Um die genaue Rolle dieser 

beiden Standorte wahrend der historisch gut verbiirg- 

ten offensiven Phase friihromischer Germanenpolitik 

sowie ihre mogliche Verbindung zu den benachbarten 

eisenzeitlichen Ringwallanlagen auf dem Diinsberg, 

auf dem Hangelstein und dem Hopfenstein richtig 

beurteilen zu konnen, erscheint es noch zu frtih. 

Besondere Beachtung verdient jedoch bereits jetzt die 

an einem alten Lahnubergang angelegte Anlage von 

Wetzlar-Waldgirmes. Der im Vergleich zum Fundbe- 

stand zeitgleicher Kastellanlagen iiberaus hohe Anted 

einheimischer Ware, die sich zudem vergesellschaftet 

mit gut datiertem, romischem Fundmaterial fand, lie- 

fert wichtige Hinweise zur Chronologic der germani- 

schen Keramik der friihen Kaiserzeit86.

Eine direkte Verbindung zwischen den alterkaiserzeit- 

lichen Siedlungsspuren und den im mittleren Lahntal 

gehauft auftretenden germanischen Grabfunden des 

jtingeren Abschnittes der romischen Kaiserzeit ist der- 

zeit nicht zu erkennen. Hier wird man die Ergebnisse 

der gegenwartig noch laufenden Ausgrabungen in der 

germanischen Siedlung von Wetzlar-Naunheim ab- 

warten miissen8 . Ziel der vorhergehenden Uberle

gungen war es lediglich, eine genaue antiquarische 

Analyse des romischen Fundstoffes in den verschiede- 

nen Brandgrabern der sogenannten „GieBener Grup- 

pe“ vorzulegen. Dabei wurde deutlich, dab alle vorlie- 

genden Importgefahe in einem Zeitraum zwischen 

dem 2. Viertel und dem Ende des 2. Jahrhunderts 

(B2-Cla) hergestellt wurden88. Keines der Gefahe

81 Schonberger/Simon (Anm. 27) 118 f.; M. Griinewald, Der romi- 

sche Nordfriedhof in Worms. Funde von der Mainzer Strafe (Worms 

1990) 45; Schmidt (Anm. 43) 179 f. Taf. 46,12 (Ober-Ramstadt).

82 Schmidt, ebd. 179 Taf. 6,6. - Vgl. M. Riedl, Die Grabung 1974 

im romischen Graberfeld an der Luxemburger Strafe in Koln. Kolner 

Jahrb. Vor- u. Friihgesch. 17, 1980, 92 ff. bes. 107 Abb. 13 Grab 17 

B, 2; U. Friedhoff, Der romische Friedhof an der Jakobstraf e zu Koln. 

Kolner Forschungen 3 (Mainz 1991) 115.

83 M. Mackensen, Das romische Graberfeld auf der Keckwiese in

Kempten: I. Graber und Grabanlagen des 1. und 4. Jahrhunderts. — 

Cambodunumforschungen IV. Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 34 

(Kallmunz 1978) 95 f; Griinewald (Anm. 81) 205 Grab 55, F12.

84 Metz (Anm. 30) V 19.

85 Kunter (Anm. 2) 78.

86 v. Schnurbein/Wigg/Wigg (Anm. 1) 362 f. 365.

87 Bisher geht die Forschung von einem Hiatus und einer Neube- 

siedlung „zu Beginn des 2. Jh. aus“: Becker (Anm. 4) 304.
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Abb. 15: Karte der nach Ansicht des Heimatforschers C. Metz nachgewiesenen „friih- und spatrbmischen Bodendenkmaler im 

Lahntal bei Wetzlar”. A = „erste Periode", augusteisch. B = „zweite Periode”, valentinianisch (nach Metz [Anm. 69]).

mul? zwingend in das 3. Jahrhundert datiert werden. 

Zwar steht, nach Meinung der Bearbeiter, ein ganz 

offensichtlich dem reichsromischen Umlaufsspektrum 

entnommener Miinzschatzfund aus der bereits 

erwahnten Siedlung in Wetzlar-Naunheim (mit einer 

Schluhmunze des Marc Aurel fur Faustina II aus den 

Jahren 152/56) in keinem unmittelbaren Zusammen- 

hang mit den kriegerischen Ereignissen am oberger- 

manischen Limes in der 2. Halfte des 2. Jahrhun- 

derts88 89. Dessenungeachtet wird man bei den weiteren 

Untersuchungen jedoch die Frage im Auge behalten 

miissen, ob das in den Grabern festzustellende friihe 

88 Schonberger/Simon (Anm. 27) 71 ff. Simon nimmt fur das nord- 

liche Obergermanien eine Datierung der ostgallischen Ware um 110- 

150 an.

89 A. Wigg/D. Wigg, Ein romischer Miinzschatzfund aus dem Lahn

tal bei Wetzlar. Germania 72, 1994, 298 ff.

)0 Dem mit den Markomannenkriegen zu beobachtenden Riickgang 

der Belieferung des freien Germaniens folgte andernorts ein erneuter 

deutlicher Aufschwung des Sigillataexportes: D. Gabler/A. H. Vaday,

Terra Sigillata im Barbaricum zwischen Pannonien und Dazien. Fon

tes Arch. Hungariae (Budapest 1986) 48; Berke (Anm. 63) 75 f; K. 

Kuzmova, Die Markomannenkriege und der Terra Sigillata-Import im

Vorfeld des nordpannonischen Limes. In: H. Friesinger/J. Tejral/A.

Aussetzen des romischen Imports90, moglicherweise 

gar ein Abbrechen der gesamten Belegung, nicht 

zumindest mittelbar auf politische Veranderungen 

zuruckzufuhren ist, welche verstandlicherweise zuerst 

diese, zwischen chattischem Hauptstamm und romi- 

scher Reichsgrenze eingekeilte Siedlungskammer tra- 

fen91. Die im Abstand von wenigen Jahren bei der 

Auskiesung der Lahnaue gefundenen BronzegefaBe, in 

erster Linie drei spate Ostlandkessel92 sowie ein Kessel 

vom Westlandtyp (Abb. 16)93, zeugen zwar von einer 

— wie auch immer gearteten — Begehung der FluB- 

iibergange im nachfolgenden 3. Jahrhundert. Sie sind

Stuppner, Markomannenkriege — Ursachen und Wirkung. VI. Int. 

Symposium „Grundprobleme der friihgeschichtlichen Entwicklung 

im nordlichen Mitteleuropa“. Spisy archeologickeho ustavu av CR 

Brno 1 (Brunn 1994) 245 ff.

91 Becker (Anm. 4) 284 f.

92 Kunter (Anm. 2) 113 Abb. 27,1.2; 28,2. - Zur Datierung: Eggers 

(Anm. 3) 163 E41-43; Kunow (Anm. 23) 19; Berke (Anm. 63) 22; E. 

Kiinzel, Kochkessel und Kochgerat. In: Kiinzel (Anm. 13) 231 ff.

93 R. Atzbach/F. Teichner, Archaologie an Lahn und Dill - Wetzlarer 

Fundchronik 1986 (Wetzlar 1987) 33 Abb. 21. - Zur Datierung: 

Eggers (Anm. 3) 58 E14; Kiinzel (Anm. 13) 238.

241



Acta Praehistorica et Archaeologica 30, 1998

Abb. 16: Einer der im Jahre 1986 aus der Lahn bei Heuchelheim, Kr. GieEen, gebaggerten Bronzekessel vom Westlandtyp 

(Umzeichnung nach Atzbach/Teichner [Anm. 93]). M 1:4.

allerdings kaum geeignet, eine dauerhafte Besiedlung 

flit diesen Zeitraum zu belegen.

Bedauerlicherweise ist der Fundbestand der bisher 

bekannt gewordenen Graber durch diverse Kriegsver- 

luste nur sehr fragmentarisch auf uns gekommen. 

Genaue Angaben liber die Gesamtausdehnung der 

Graberfelder oder die zugehdrigen Siedlungen liegen 

bisher nicht vor. Weitere Hinweise auf eine ehemals 

dichte Besiedlung des mittleren Lahntals und des 

anschliefienden Giefiener Beckens liefern jedoch die 

bereits zu Anfang unseres Jahrhunderts geborgenen, 

heute verschollenen „rdmischen Faltenbecher und 

spaten Sigillatascherben“ aus Kleinlinden, andere 

94 Schumacher (Anm. 36) 37; P. Helmke, Germanische Trichtergru- 

ben bei Heuchelheim (Kreis Giehen). Germania 6, 1922, 93 f.; v. 

Uslar (Anm. 3) 209 Taf. 28,9-11; 29,13-14; H. Schonberger/H.- 

G.Simon, Das Kastell Okarben und die Besetzung der Wetterau seit 

Vespasian. Limesforschungen 19 (Berlin 1980) 42 f. Abb. 18.

95 Freundl. Mitt. Frau G. Weller (Garbenheim) und Herr W.

Gebauer (Universitat Giefien).

„ahnliche Funde“ aus GroBenlinden, Liitzelinden, 

Dutenhofen, Heuchelheim und Langgons44 sowie die 

in den letzten Jahren bei der planmaBigen Ober- 

flachenbegehung rund um Wetzlar aufgesammelten 

Lesefunde94 95.

Sowohl der umfangreiche Zustrom romischer Kultur- 

giiter als auch die ungewohnliche, in Obergermanien 

nur mit der Situation im Jagst-Kocher-Gebiet und im 

Taubertal96 vergleichbare Nahe zum romischen Limes 

wurden seit langem als Hinweise auf einen exzeptio- 

nellen Status der germanischen Ansiedlungen im 

mittleren Lahntal gewertet97. Auch die in den letzten 

Jahren durch eine verstarkte archaologische Prospek-

96 F. Fischer/J. Heiligmann, Bemerkungen zur „Germania“ des Taci

tus aus archaologischer Sicht. ANRW II 33,3 (Berlin 1991) 2223- 

2254 bes. 2236 Abb. 2; S. v. Schnurbein, Perspektiven der Limesfor- 

schung. In: Der romische Limes in Deutschland. Arch. Deutschland 

Sonderh. 1992, 71- 88 bes. 73 Abb. 63; 76.

97 v. Uslar (Anm. 3) 91; 197; 209. - Zusammenfassend: Beckmann 

(Anm. 4) 318.
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tion erreichte Verdichtung kaiserzeitlicher Fundstellen 

im nordlich angrenzenden Niederhessen (Hessische 

Senke)98 99 andert an dieser besonderen Stellung der 

„Giebener Gruppe“ niches. So hat B. Beckmann 

sicherlich recht, wenn er den Fundniederschlag „nicht 

nur als Ausdruck eines gewissen Wohlstandes, son- 

dern ebenso einer nicht unbedeutenden Anpassung an 

Lebensformen von jenseits des Limes“ sieht". Wenn 

jedoch M. Seidl dahinter den „Versuch der Einbin

dung insbesondere der Regionen an Lahn und Ohm 

in das wirtschaftliche System der obergermanischen 

Provinz“ im Verlauf des 2. Jahrhunderts erkennen 

mochte, verkennt er die historische Situation100. 

Nicht um Handelsvorteile zu erzielen, die bei dem 

beschrankten Abnehmerkreis doch gering gewogen 

hatten, sondern um die fruchtbaren Siedlungsgebiete 

der Wetterau besser absichern zu konnen, suchte Rom 

die Kontrolle liber die moglicherweise sogar auf romi- 

sches Betreiben hin im Lahnbogen angesiedelten Ger- 

manengruppen zu erlangen. Somit lafit sich das von 

der althistorischen Forschung beschriebene Phano- 

men der verbtindeten Pufferstaaten in der Glacis der 

eigentlichen Reichsgrenze („unsichtbare Grenze“, 

„Friendly king“, „tretni zdna“ usw.)101 auch an dieser 

Stelle des obergermanischen Limes mit archaologi- 

schen Mitteln wahrscheinlich machen102. Ob jedoch 

diese Beziehung zu den Siedlern der „GieBener 

Gruppe“ zwangslaufig auf einer vertraglichen Rege- 

lung, etwa in Folge der Chattenkriege Domitians103, 

oder allein auf pragmatischen Entscheidungen der 

Provinzverwaltung basierte, mub ofifen bleiben.

Dr. Felix Teichner

Friedrich-Schiller-Universitat Jena 

Institut fur Ur- und Friihgeschichte 

Lobdergraben 24 A 

D - 07743 Jena

98 Meyer (Anm. 4); Seidl (Anm. 4).

99 Beckmann (Anm. 4) 317.

100 Seidl (Anm. 4) 14.

101 R. Wolters, Romische Eroberung und Herrschaftsorganisation in

Gallien und Germanien. Zur Entstehung und Bedeutung der soge- 

nannten Klientel-Randstaaten. Bochumer Hist. Stud. Alte Gesch. 8

(Bochum 1990); P. Kehne, Die Eroberung Galliens, die zeitweilige 

Unterwerfung Germaniens, die Grenzen des Imperium Romanum

und seine Beziehungen zu germanischen gentes im letzten Jahrzehnt 

der Forschung. Germania 75, 1997, 265-284; E Teichner, Die vol- 

kerwanderungszeitliche Siedlung mit Graberfeld bei Kahl am Main. 

Materialh. z. Bayer. Vorgesch. (i. Druck).

102 Beckmann (Anm. 4) 318; in diesem Sinne auch Becker (Anm. 4) 

305 und Meyer (Anm. 4) 91.

103 Seidl (Anm. 4) 17.
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