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Grabfunde der Volkerwanderungszeit und iiberhaupt Funde dieser Periode 

gehoren in Nordhessen zu den grbBten Seltenheiten1). H. J. Hundt konnte 

1937 in Goddelsheim, Kr. Waldeck, die ersten beiden Graber dieser Epoche 

mit reichen Beigaben bergen und anschlieBend publizieren2).

Am 27. 4. 1954 wurde in Gensungen, Kr. Melsungen, das am Salzerweg 

liegt, auf dem Hofgrundstiick des Bauern Zarges, bei Abtragung einer niedri- 

gen Boschungskante die hier abgebildete Schale (Abb. 7) gefunden. Ein Knecht 

zerschlug das noch vollstandig erhaltene GefaB. Schuljungen, durch Lehrer 

Kuschke angehalten, auf Bodenfunde zu achten, sammelten sorgfaltig die 

Scherben auf und brachten sie in die Schule. Von diesen Vorgiingen wurden 

wir amtlich erst nach einem Jahr unterrichtet, so daB unsere Erhebungen nur 

vorstehendes Ergebnis hatten.

In dem Schalenfund das Zeugnis einer Siedlung sehen zu mussen, kann 

man kaum annehmen, denn ganze GefaBe hat man wohl nur selten fortgewor- 

fen. Am ehesten kann man in unserm Fund die Beigabe eines nicht erkannten 

Grabes vermuten. Unsere Ermittlungen ergaben aber keinen weiteren Anhalt 

dafiir. Da die Erde abgeschachtet, diese Stelle auch tiefer gelegt und neu ge- 

pflastert war, lohnte eine nachtragliche Grabung nicht mehr. So blieb es bei 

dem Ergebnis, eine vollstandige Schale gefunden zu haben.

Lehrer Kuschke glaubte sich zu erinnern, im Markischen Museum in Berlin 

ahnliche Schalen gesehen zu haben und dachte an eine Datierung ins 4. Jahr- 

hundert3). Anfangs neigte auch ich beim Vergleich etwa mit den Schalen von 

Leuna4) und HaBleben5) einer Zuweisung in die spatere Kaiserzeit zu, bis ich 

auf ahnliche Schalen aus Schwarz-Rheindorf gegenuber Bonn aufmerksam 

geworden war6).

*) O. Uenze, Vorgeschichte der Hessischen Senke in Karten (1953) Textheft 33 ff.

2) H. J. Hundt, Neue Funde auf dem frankischen Reihengraberfeld in Goddelsheim, 

Kr. d. Eisenberges (heute Kr. Waldeck). Hessenland 48, 1937 Nr. 11/12.

3) Vgl. z. B. W. Matthes, Das ScheibengefaB von Treuenbrietzen. Brandenburgia 33, 1924, 

81 ff. und 84 Abb. 1.

4) W. Schulz, Leuna. Ein germanischer Bestattungsplatz der spatromischen Kaiserzeit 

(1953) 55 und die dort angegebenen Abbildungen.

5) W. Schulz, Das Fiirstengrab und das Grabfeld von HaBleben (1933).

6) G. Behrens, Merowingerzeit (1947) Abb. 40,13; 42,11; 44,10.
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Die auf der Topferscheibe gedrehte Schale besteht aus einem hellgrauen, klin- 

gend hart gebrannten Ton, dessen Oberflache tiefschwarz und geglattet ist. Sie 

hat einen Durchmesser von etwas uber 21 cm und eine Hohe von 8,4 cm. Der 

massive Boden, innen mit einem kleinen Bucket, ist von der unteren Wandung 

abgesetzt, die in leicht konvexer Kurve nach oben zu einem sehr scharfkantig 

ausgebildeten Bauchknick schwingt. Das Oberteil setzt etwas einwarts an und 

Abb. 1. Schale von Gensungen, 

Kr. Melsungen. 

MaBstab 1 :4.

Abb. 2. Schale im Museum 

Chalon-sur-Sadne.  

MaBstab etwa 1 : 4.

verlauft trichterfbrmig, um in einer dickwulstigen Lippe zu enden. Die Dreh- 

und Glattspuren des Topfers sind auf diesem trichterformigen Oberteil beson- 

ders gut auBen und innen als leichte, eingedrehte Wellen zu erkennen. Die 

schwarze, glatte AuBenhaut erinnert an einen Uberzug, einen Schtick, der nach 

der ersten Formung aufgetragen oder in den das GefiiB getaucht wurde, um 

ihn dann vor dem reduzierenden Brennen einzuglatten. An manchen Stetten 

ist er abgeblattert und laBt den grauen Tongrund durchscheinen. Noch deut- 

licher ist der Kern des Tones in der Randlippe zu sehen, weil wir dort einen 

fehtenden, kerbenartigen Splitter absichtlich nicht ergiinzt haben, um eben die 

Beschaffenheit des Tones erkennen zu lassen.

Viet Verwandtschaft muB zwischen unserer Schale und den spiiten Nigra- 

schalen existieren, da dieser eben besprochene schwarze, blatternde oder auch 

durchscheinende Uberzug als charakteristisch von W. Unverzagt7) angegeben 

wird. Nur sind diese Schalen durch einen mit Standring versehenen FuB 

ausgezeichnet, wie sie auch vergleichbare Stiicke von HaBleben und Leuna 

zeigen8). Aber gerade die volte FuBplatte scheint entscheidend fiir die Datie- 

rung unserer Schale zu sein, da die Parallelen zur Form meist merowingerzeit- 

lichen Grabern angehoren. So ist auf die Schalen aus den Grabern 44, 46 und 

48 von Schwarz-Rheindorf zu verweisen9). Sie haben aber nicht diesen schwar- 

zen Uberzug, sondern sind von roter oder hellroter Farbe. Dieser trennende 

Unterschied soli hier unterstrichen sein, es handelt sich eben nicht um Nigra- 

gefaBe. Es ist nur die iiuBere Formgebung, die hier zum Vergleich herange- 

zogen werden kann, also die sich bffnende Schalenform und die Herausarbei- 

tung eines mehr oder weniger scharfen Bauchknickes. Auf weitere, vergleich

bare Schalen aus dem Grabfeld von Eltville, Kr. Wiesbaden, machte mich

7) W. Unverzagt, Die Keramik des Kastells Alzey (1916) 25 ff.

8) W. Schulz, HaBleben (1933) und Leuna (1953).

9) s. Anm. 6.
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freundlicherweise H. Schoppa aufmerksam10). Die Schale aus Grab 121 er- 

innert sehr an die Gensungener, nur tragt sie stall des gratartigen Bauchknicks 

dort eine Rundstableiste. Mil ihrer zeitlichen Ansetzung wollte H. Schoppa 

nicht fiber das erste Viertel des 5. Jahrhunderts hinausgehen. Hierbei stiitzte er 

sich auf die Untersuchungen W. Unverzagts uber die Keramik des Kastells 

Alzey. In miindlichen Besprechungen auBerte H. Schoppa jedoch, er wiirde 

heute nicht mehr zu seiner Datierung stehen; er hielte die Schalen fur jiinger, 

dem 8. Jahrhundert zugehorig. G. Behrens komnit bei Behandlung der Glas- 

gefiiBe auch auf die halbkugelige Glasschale aus Grab 48 von Schwarz-Rhein- 

dorf zu sprechen und meint, sie sei mit friiher Keramik zusammen gefunden 

worden, worunter eher das 5. als das 6. Jahrhundert zu verstehen ist11).

In mehrfachen, miindlichen Besprechungen hat sich K. Bohner fur eine 

sehr junge Datierung unserer Schale ausgesprochen und er verwies auf die 

Siedlungsfunde von Gladbach, Kr. Neuwied12). L. Hussong hat jedoch dort 

ausdriicklich gesagt, daB die Siedlung nach Aussage der rotgestrichenen Ware, 

die sich nicht uberall gefunden hatte, mit dem 6. Jahrhundert einsetze und 

zeitlich bis in das 9. Jahrhundert reiche, wie die karolingischen Kugeltopfe 

aussagten. Es liegen ja auch nach der Beschreibung in Gladbach keine Nigra- 

schalen vor, sondern es handelt sich um rotgestrichene Schalen, die die Sigillata- 

Tradition fortsetzen.

Leider hilft uns auch eine auffallig gute Parallele nicht weiter, die ich 

gelegentlich meiner Studienreise 1957 im Museum Chalon-sur-Saone entdeckte. 

Die graue Schale (Abb. 2) hat fast ein identisches Profil, das sich nur durch 

kalottenartige Schweifung des Oberteils von unserm trichterformig verlaufen- 

den unterscheidet. Auch die GroBe des GefaBes mit etwa 8 cm Hohe stimmt 

recht gut mit der Gensungener Schale iiberein. Ganz gleichartig ist der Bauch- 

knick gehalten, der wie geschnitten herausgearbeitet ist. Leider ist fiber die 

Beifunde des franzosischen Fundstfickes nichts zu sagen, da es mit vielen 

anderen Knickwandtopfen zur Sammlung Nugue gehort, die 1945 ins Museum 

gelangte und zu denen als Fundort allgemein nur ’in der Saone gefunden4 

angegeben wird.

Wie schwierig eine Datierung bleibt, geht noch aus folgender Einschran- 

kung hervor. Oben sagten wir aus, die voile FuBplatte sei entscheidend fur 

die zeitliche Bestimmung, und hatten dabei die Standringe der NigragefaBe des 

4. Jahrhunderts im Auge. Es gibt aber auch solche mit flachen oder nur wenig 

eingedellten Boden13). Man ersieht daraus, wie unsicher man im Grunde ge- 

nommen dieser Keramik gegenubersteht. Das letzte Wort ist noch nicht dar- 

fiber gesprochen. Wenn ich hier Stellung nehme, so meine ich, daB die Gen

sungener Schale wegen ihrer klaren Nigra-Tradition eher dem 5. Jahrhundert 

als einem spateren angehoren wird.

10) H. Schoppa, Der frankische Friedhof bei Eltville im Rheingau-Kreis. Nass. Ann. 61, 

1950, 18 f.

n) G. Behrens a. a. O. 35.

12) L. Hussong, Die Kleinfunde aus der Gladbacher Siedlung. Germania 22, 1938, 184 f.

13) W. Schleiermacher, Der obergermanische Limes und spatromische Wehranlagen am 

Rhein. 33. Ber. Rom.-Germ. Komm. 1951, 162 Abb. 9 u. 10. - Siehe auch F. Behn, Ein volker- 

vvanderungszeitliches Frauengrab von Trebur, Starkenburg. Germania 22, 1938, 178 Abb. 3.
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Es war uns in den obigen Ausfiihrungen mehr daran gelegen, auf diese 

seltene Schalenform hingewiesen zu haben, als eine Beweisfiihrung fur ihre 

Datierung zu erbringen. Wie diskutabel eine solche noch ist, diirfte hervor- 

gegangen sein. Es ist anscheinend noch zu friih, derartige Aussagen uber einen 

Stoff zu machen, der weder durch Reichhaltigkeit noch durch geschlossene 

Funde hervorgehoben ist. Wenn wir hier dazu neigen, diese Schale von Gen

sungen naher der Nigraware zu stellen, so deswegen, weil sie durch ihre Ober- 

flachenbehandlung so starke Bindungen zu dieser Ware verrat. Wir kbnnen 

uns aber nicht dazu entschlieBen, diese Schale nach der Form und ihrem 

flachen Boden jung anzusetzen, etwa, wie vorgeschlagen, in das 7. oder gar 

8. Jahrhundert. Das hieBe doch den Bogen allzusehr zu iiberspannen. Es wiirde 

eine Lucke aufgerissen zwischen den NigragefaBen des spaten 4. Jahrhunderts 

und den hier behandelten Schalen.

Fiir Nordhessen gewinnt der Neufund von Gensungen um so mehr an Be- 

deutung, weil er neben den genannten Funden von Goddelsheim ein weiteres 

Zeugnis der Volkerwanderungszeit darstellt. Erstmalig haben wir aber einen 

Fund aus dem Kerngebiet des nordhessischen Siedlungsraumes vor uns, da 

Goddelsheim ja ganz an seinem Rande liegt.

Die auffallige Fundleere der gesamten Volkerwanderungszeit, einschlieB- 

lich sogar der romischen Kaiserzeit, vermogen wir trotz einiger gleich zu 

nennender Neufunde nicht anders zu erklaren, als es bereits von mir ausge- 

sprochen wurde. Im Vergleich zur dicht besiedelten Wetterau ist das nbrdliche 

Hessen diinn besiedelt zu nennen14). Daran andern die drei spatmerowingi- 

schen Graber von Amoneburg, ein Brandgrab von Riidigheim, Kr. Marburg, 

und das Grab von Werkel, Kr. Fritzlar, nichts, die erst nach der Abfassung 

dieses Aufsatzes entdeckt wurden. Der Zeugen sind noch zu wenige. Immerhin 

ist aber mit diesen Funden der Beginn gemacht fiir eine Epoche, die sich bisher 

der wissenschaftlichen Erfassung entzog.

14) O. Uenze a. a. O. 35 u. 36.


