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Die Motte ’GewannekuppeV bei Schwalheim in der Wetterau

Ein Testschnitt aus dem Jahre 1949

Bei Schwalheim liegt jenseits der Wetter etwas unterhalb des Stauwehrs und des 

groBen Wasserrades zur Berieselung der Bad Nauheimer Gradierwerke der rundh- 

che Gewannektippel (die Oberhessen sprechen ’GewaanekiippeF) in der Wiesenaue 

(Abb. 1). Seine begraste Kuppe ist von einer abgeflachten Zone, einer Art Berme, 

umgeben, die radial in trapezfbrmige, etwa 20 qm grofie Gemiisebeete aufgeteilt ist; 

das sind die ’Gewanne‘, nach denen er seinen Namen hat (Abb. 2). Sie mtissen 

schon recht alt sein, denn nach der Tradition des Dorfes bekamen Neuvermahlte 

laut einer besonderen Heirats- und Sterbeliste ein solches Gewann gegen eine ge- 

ringe ’Allmente1 zugeteilt, auch Bauern mit groBem Landbesitz. Nach Aussage alter 

Bewohner soil um und nach Mitte des 19. Jahrhunderts noch Wasser im Ringgra

ben des Kiippels gestanden haben. Seit einigen Jahren wird dieser Gelandebefund 

durch eine Wohnsiedlung und einen Sportplatz stark beeintrachtigt. Die Talaue ist 

zu Bauzwecken bis in Hohe der ’Berme1 aufgeschiittet worden, so dafi sich nur 

mehr der Kernhiigel mit lockerem Baumbestand abhebt. Seine Bbschung ist west- 

lich vom Rand des Sportplatzes und ostlich fiir eine Teerstrafie abgegraben (Abb. 

6; 7).

Im Jahre 1949 war ein alter Birnbaum von 12 m Hohe und 0,90 m Dicke abgangig. 

Biirgermeister Rudolf Jehner fragte an, ob man den Kiippel beschadigen diirfe, 

wenn der Baum gefallt wird. Das Darmstadter Amt fiir Bodendenkmalpflege nahm 

diese Gelegenheit zu einem Testschnitt wahr, denn iiber die Bedeutung des Ge- 

wannekiippels herrschte absolute Unklarheit. Die meisten Vermutungen gingen in 

die Rbmerzeit, zumal der Kiippel gar nicht weit von dem zentralen Romerkastell 

der Wetterau in monte tauno auf dem Friedberger Burgberg liegt. Der rundliche 

Hiigel von 3,70 m Hohe hatte nahezu 60 m Durchmesser. Von dem beim Ausroden 

des Birnbaums entstandenen Loch wurde der Suchschnitt iiber den angenommenen 

Mittelpunkt nach NNW 1,50 m breit angelegt und insgesamt 37,80 m lang durch- 

gefiihrt. Die Untersuchung in der Zeit vom 15. Oktober bis 7. November 1949 

wurde zum Teil durch Regen, Grundwasser, Frost und Schneetreiben erschwert. 

Der Schnitt (Abb. 3; 4) weist aus, daft der Durchmesser des Hiigels urspriinglich 

weniger als 50 m betrug; die jetzige Aufienboschung tiberdeckt die ehemalige Gra

benzone. Das durch die Bewirtschaftung der ’Gewanne‘ nach auEen gedrangte 

Erdreich ist von dem urspriinglich betrachtlich hoheren Kernhiigel herabge-
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1 Lage des Gewannekiippels bei Schwalheim. - Mafistab 1 : 25 000.

schwemmt, doch die Zweiteilung in einen gewdlbten Kernhtigel und eine ringfor- 

mige aufiere Flachzone ist durch den Aufbau vorgegeben. Als Ergebnis zeichnen 

sich zwei Stadien ab: 1. Eine Flachsiedlung mit Wassergraben, die alsbald durch 

zwei Ringwalle befestigt wurde. 2. Ein Turmhiigel von etwa 25 m Durchmesser mit 

Berme und Wassergraben.

Der Laufhorizont der Flachsiedlung war mit Holz (9) ausgelegt, das dem anstehen- 

den Wiesenboden (7) - dunkelgrauer bis schwarzer Auelehm mit braunhchen Flek- 

ken - unmittelbar auflag. Das Holz war nur mehr als hauchdiinne dunkelrotbraune 

Lage mit Maserung in wechselnder Richtung kenntlich, teilweise mit einer diinnen 

weifi-schmierigen Schicht (Schimmel?) bedeckt. Einige verstiirzte armdicke Weich- 

hblzer in etwas hbherer Lage zeichneten sich in ihrer Form nur durch eine diinne, 

hochempfindliche, braunrote Haut ab. Wegen der durch Niederschlage und anstei- 

gendes Grundwasser eintretenden Nasse konnte die Laufflache lediglich in halber 

Schmttbreite freigelegt werden. Hier fanden sich nur wenige Siedlungsreste, die zur 

Datierung dienen konnen: In einem Pilaster aus Lesesteinen siidlich der Mitte 

diinnwandige Scherben und eine von imitierter Pingsdorfer Ware (Abb. 5,27) sowie 

eine Kugeltopfscherbe mit Tiillenansatz; bei 6,50 m die Randscherbe eines Kugel- 

topfes (Abb. 5,28) in den Holzbelag eingedriickt; bei 13,50 m eine runde 30 x 40
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2 Der Gewannekiippel im Jahre 1949 etwa von Norden. Einige ’Gewanne' mit Kohlpflanzen zeichnen 

sich ab; die beiden Kinder stehen aufierhalb im feuchten Wiesengrund.

cm grofie Grube, in den Holzbelag und noch 5 cm in den anstehenden Boden ein- 

getieft, mit weiElicher Asche und Holzkohle angefiillt, darauf ein Wolbboden- 

bruchstiick, vermutlich von einer Feldflasche (Abb. 5,29); in einer Steinpackung am 

inneren Grabenrand bei 25 bis 26 m einzelne Scherben, dabei eine Kugeltopfscherbe 

mit randstandigem Henkel (Abb. 5,30).

In beiden Profilen (Abb. 3) zeigen sich zwischen 8 und 12 m, etwas versetzt, weil 

schrag geschnitten, schrag nach aufien aufsteigende Schichtenbiindel aus jeweils vier 

Lagen hellen, gelbgrauen Lehms (3) zwischen dem Auftrag von dunkelgrauschwar- 

zem Wiesenlehm (5); die auEerste helle Lage scheint nach begonnenem Anstieg her- 

abgedriickt zu sein. Das ganze Schichtenbiindel ist fundleer. 4 bis 5 m weiter nach 

auEen wiederholt sich diese Erscheinung mit drei etwas schwacheren und kiirzeren 

Lagen. Obgleich in dem schmalen Schnitt und dem dunklen Boden keine Holzspu- 

ren einer Stiitzkonstruktion zu beobachten waren, meine ich, in den aufsteigenden 

Schichtenbiindeln die Innenanschiittungen zweier Palisadenwalle der Flachmotte zu 

erkennen, die nach Verrottung ihrer holzernen AuEenfront nach auEen abgesunken 

sind. Vielleicht hatten die Bewohner schon vorher begonnen, die Wohnflache im 

Innern aufzuhdhen (5), weil sie dort zeitweise nasse Fiifie bekamen. Dieser Auftrag 

mag zusatzlich von innen auf den Hauptwall gedriickt und seinen Zusammenbruch 

beschleunigt haben. Zwei Brandstellen mit gelblichweifier Asche und Holzkohle im 

Ostprofil (Abb. 3 unten), neben denen sich etwas vermorschtes Holz zeigte, stam- 

men wohl aus der Zeit, als die Walle noch standen.

SchlieEhch wurde der Hugel vollends aufgehbht; das Material dazu entnahm man 

dem Talgrund (4; 5) oder dem Tairand (3; 6); Fladen von ungebranntem, hellem 

Lehm mit Magerung fanden sich mehrfach im dunklen Auelehmauftrag eingestreut. 

Damit gelangten Brandreste (Huttenlehm und Holzkohle [6]) mit in den Auftrag, 

wie auch einzelne dickwandige Scherben der Eisenzeit und das Bruchstiick eines 

blauen Glasarmrings. Vereinzelte kleine Metallteile - Bronze oder Eisen -, Tier-
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knochen und Holzkohlepartikel bestatigen die Verwendung alteren Siedlungsbo- 

dens. Eine auf der Kuppe in geringer Tiefe gefundene eiserne Bolzenspitze wurde 

von eifrig helfenden Schulkindern entwendet. Hin und wieder kamen in dem Auf- 

trag mittelalterliche Scherben vor; vielleicht ist auch die eine oder andere romische 

darunter. Das Wohnniveau der Hochmotte befindet sich nicht mehr in situ. Grofie 

Teile der obersten Schicht (2) sind nach auben herabgeschwemmt und lagern nun- 

mehr besonders stark uber dem ehemaligen Graben. Sie enthalten bis in die Gra- 

bentiefe viele mittelalterliche Scherben, Brandlehm, Holzkohle und nahe der Mitte 

auch etwas Kalkmortel.

4 Das ostliche Schnittprofil bei 8-16 m von Nordwesten.

Die Keramik der Auftragsschicht und der Hochmotte - meist in recht kleinen 

Scherben, die eine Bestimmung des Durchmessers nicht zulassen - unterscheidet 

sich nicht wesentlich von den Fundstiicken der Flachmotte. In Schicht 5 fallen 

Scherben eines Pingsdorfer Kugeltopfes auf (Abb. 5,26), der durch zu hohen Brand 

oder Sekundarbrand ocker bis schwarzlich wurde; seine Bemalung ist tief dunkel- 

rot. Die iiberwiegende Mehrzahl der Profile gehort zu Kochtopfen (Abb. 5,4-12), 

sicher z. T. Kugeltopfen mit gut abgedrehtem Rand oder ganz auf der Scheibe ge- 

arbeitet. Die meisten Topfrander haben einen Deckelfalz; auch einzelne Deckel- 

bruchstiicke wurden gefunden. Mehrfach fallt ein farbig abgesetzter Streifen m der 

Aufienkehlung des Randes auf; dabei handelt es sich nicht um Bemalung sondern 

vielmehr um Anlagerung von feinstem Schlicker beim raschen Abdrehen. Zur Ku- 

geltopfware gehdren Bandhenkel und Boden mit angeknetetem Standring (Abb. 

5,13-17). Eine wichtige Fundgruppe bilden die Bruchstiicke von Wolbtopfen (Abb. 

5,18-25), durchweg Drehscheibenarbeit. Sie geben den einzigen Hinweis auf eini- 

gen Wohnkomfort in Gestalt des bienenkorbartig geformten Stubenofens, in dessen 

Wblbung diese Gefafie als Hohlkacheln eingesetzt wurden. - Die Keramik besteht 

aus weiBlicher und blaugrauer, in der iiberwiegenden Mehrzahl aber aus roter und
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5 Gefafischerben aus dem Gewannekiippel.

1-3 eisenzeitliche und 4-26 mittelalterliche aus den Auftragschichten 1, 2, 4 und 5; 27 vom Steinpflaster 

nahe der Mitre; 28 und 29 im Holzbelag der Sohle; 30 zwischen den Steinen am inneren Grabenrand.

Mafistab 1:3.

ockerfarbener Ware; moglich, dab manche Rotung auf Sekundarbrand zuriickgeht, 

was an kleinen Bruchstiicken oft nicht sicher auszumachen ist.

Zum Zeitvergleich mochte ich lediglich die Keramik der Burg Wartenberg im Vo

gelsberg heranziehen, die ich einige Jahre sparer aufgenommen habe1. Das dortige 

reiche Fundgut umfafit alle im Schwalheimer Gewannekiippel gefundenen Formen, 

wenn auch die hauptsachlich im Vogelsberg getopferte Ware andere Farben und 

andersartigen Scherben aufweist. Als Ausnahme ware die vermutliche Feldflasche 

(Abb. 5,29) zu nennen. Besonders guten AufschluE gibt die Wartenberg in bezug 

auf die Wolbtopfe, die dort auch Drehscheibenware sind2. Die Burg Wartenberg 

hat nur von 1220 bis 1265 bestanden und blieb nach der Zerstdrung wiist. Im An- 

schlufi an diese Datierung mochte ich auch den Gewannekiippel bei Schwalheim in 

das 13. Jahrhundert ansetzen, mit dem Vorbehalt, daE die Hochmotte noch einige 

Zeit dariiber hinaus Bestand gehabt haben kbnnte.

1 K. Maurer u. W. Bauer, Burg Wartenberg bei Angersbach/Oberhessen. Prahist. Zeitschr. 39, 1961, 

217 ff.

2 Ebd. Taf. IV 22-58.
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6 Der Gewannekiippel im Jahre 1977 etwa von Westen. Der Kernhiigel gegeniiber der Schwalheimer 

Kirche; bei den Biischen zwischen Trafo und Kirche fliefit die Wetter.

7 Der Gewannekiippel im Jahre 1977 etwa von Siiden. Der Kernhiigel, eingeengt zwischen Sportplatz 

und Strafie; die Pappeln rechts stehen an der Wetter.

In den Eppsteinischen Lehnsverzeichnissen und Zinsregistern des 13. Jahrhunderts 

wird fur Schwalheim eine ’brukmule1 genannt3. 1350 tritt statt dessen der Name 

’Kirchenmiihle‘ auf. Zweifellos handelt es sich bei beiden um die spatere Herren- 

miihle. Demnach hatte ein Weg von Bad Nauheim liber eine Wetterbriicke beim 

Gewannekiippel durch Schwalheim zum Sauerbrunnen gefiihrt. Der Miihlenstau 

war vermuthch so angelegt, dab nach Bedarf Wasser aus dem Flub in den Graben - 

oder waren es mehrere Graben? - des Gewanneklippels geleitet werden konnte. Die 

Motte hatte dann der Aufgabe gedient, den Ubergang liber die Wetter abzusichern 

- eine Vermutung, uber die nur eingehende lokalhistorische Studien entscheiden 

konnen.

Hrsg. P. Wagner (1927) Nr. 49; 251; 252; 254. Freundl. Mitt, von Lehrer M. Liebig, Schwalheim.


