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H a s t e v e r l o r e n h ä t t e [?], w e n n e s n i c h t e in a n d e r e r B u c h s t a b e ist u n d das w 
o b e n r e c h t s g e s t a n d e n h a t ; d o c h ist a n b e i d e n Ste l len d e r P l a t z r e c h t k n a p p . 

Im A l z e y e r M u s e u m l ieg t e in S t e i n i n s c h r i f t  B r u c h s t ü c k , d e s s e n g e n a u e r e r 
F u n d o r t m i r n ich t a n g e g e b e n w e r d e n k o n n t e ; d a ß es a b e r w i r k l i c h a u s A l z e y 
s t ammt , is t s i c h e r . D e r R a n d ist r i n g s u m a b g e b r o c h e n , R e s t e v o n d r e i Zei len , 
d ie z w i s c h e n e i n g e r i s s e n e n L i n i e n s t ehen , u n d 1. d a v o n d e s C h r i s t u s  M o n o 
g r a m m e s (mit d e m h a l b e n co)", w e l c h e s die Mitte e i n n a h m , s ind e rha l t en . 
Zei le 1 . . . I A I . . . d ü r f t e d e r Res t e i n e s N a m e n s se in , d e n n Z. 2 enth ie l t die 
A l t e r s a n g a b e : [ A N N ] 0 I U I M [ E N S E S ]. Z. 3 ist P I E s i c h e r , d a h i n t e r M o d e r 
N o d e r A , so d a ß v i e l e Mögl i chke i t en d e r E r g ä n z u n g s ind . Nur , d a ß es die 
G r a b i n s c h r i f t e i n e s 4 j ä h r i g e n K i n d e s c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s ist, s teh t fest . 

W a s die g e n a u e r e D a t i e r u n g a n g e h t , so s ind d i e A n h a l t s p u n k t e d a f ü r 
d ü r f t i g . D i e A l z e y e r I n s c h r i f t ze ig t — s o v i e l l äß t a u c h d e r k l e i n e Res t er
k e n n e n — d a s C h r i s t u s m o n o g r a m m in d e r ä l t e r e n F o r m , die b e s o n d e r s im 
5. J a h r h . ü b l i c h w a r , w ä h r e n d d a s K r e u z n a c h e r S c h l o ß b l e c h die j ü n g e r e F o r m 
t räg t , o h n e d a ß es a b e r d e s w e g e n w e s e n t l i c h j ü n g e r z u se in b r a u c h t e . D i e 
b e k a n n t e s t e n B e s c h l ä g e d i e s e r A r t (mit ä l t e r e r M o n o g r a m m f o r m ) s ind die des 
P a u l i n u s  S a r g e s in T r i e r a u s d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 4. J a h r h u n d e r t s . 

Mainz. G. B e h r e n s . 

Das Landesmuseum Nassauischer Altertümer in Wiesbaden. 
V o r b e m e r k u n g d e r S c h r i f t l e i t u n g . 

Viel leicht scheint m a n c h e n Lese rn uns e r e Zei t schr i f t mit der f o l g e n d e n V e r 
ö f fen t l i chung , die m a n fügl ich als einen F ü h r e r durch die A l t e r t u m s s a m m l u n g des 
nassau i schen L a n d e s m u s e u m s beze ichnen kann, aus dem Kreis ih re r A u f g a b e n 
al lzuweit h e r a u s z u t r e t e n . Aber mit Bedach t haben wir der Sch i lde rung dieser 
n a c h dem Urte i l aller F a c h g e n o s s e n m u s t e r g ü l t i g a n g e o r d n e t e n S a m m l u n g einen 
so brei ten R a u m zuges t anden . Anges i ch t s der Schwier igkei ten , die heu te den W e g 
nach W i e s b a d e n versper ren , sollte mit u m so g r ö ß e r e m N a c h d r u c k auf den neuen 
A n z i e h u n g s p u n k t hingewiesen werden , den die Stad t g e w o n n e n ha t in dieser 
S c h ö p f u n g E m i l R i t t e r l i n g s , wie man die A l t e r t u m s s a m m l u n g in ihrer 
j e tz igen Gestal t wohl n e n n e n kann , o h n e ihren f r ü h e r e n Lei te rn zu nahe zu t re ten 
oder des z u f r ü h ve r s to rbenen E d u a r d B r e n n e r zu vergessen, der als Rit te r 
l ings V o r g ä n g e r auf die Ges t a l t ung des Baus fö rder l i chen E i n f l u ß g e h a b t haben 
wird. W i r woll ten abe r auch, so viel an uns ist, die B ü r g e r der Stad t in dem B e w u ß t 
sein bes tä rken , daß sie in diesem M u s e u m einen Scha tz besi tzen, dessen f e rne re 
B e h ü t u n g sie n u r einem den bisher igen Lei te rn ebenbür t igen Archäo logen anver
t r a u e n soll ten. Niemals kann die Stad t W i e s b a d e n ein M u s e u m i rgendwelcher A r t 
besi tzen — am wenigs ten u n t e r den h e u t e und f ü r lange Zeit he r r schenden f inan
ziellen Verhä l tn i s sen — das dieser A l t e r t u m s s a m m l u n g an Bedeu tung , an allge
me ine r wie an b e s o n d e r e r ört l icher , g le i chkommen könn te . Schon vor Jah ren , 
berei ts vor der E r ö f f n u n g des Museums , h a t t e n wir H e r r n Ri t te r l ing gebeten, 
uns einen A u f s a t z ü b e r das M u s e u m f ü r die „ G e r m a n i a " zur V e r f ü g u n g zu stellen. 
A n d e r e A u f g a b e n l ießen ihn nicht dazu k o m m e n , und wir f r euen uns, daß mit 
seinem E i n v e r s t ä n d n i s sein Mita rbe i t e r an die Stelle ge t re ten ist. Man wird sich 
am l iebsten der F ü h r u n g der B e r u f e n s t e n a n v e r t r a u e n ; abe r man soll nicht ver
gessen, daß deren Verd iens t dabei na tür l i cherweise etwas zu kurz k o m m t . W e n n 
schon W o r t e , auch mit U n t e r s t ü t z u n g einiger Abbi ldungen , unmögl ich die V o r 
züge des M u s e u m s zu voller Gel tung k o m m e n lassen können , so erscheinen die 
V o r z ü g e , die zur Gel tung k o m m e n , in dieser Dars t e l lung leicht als se lbs tvers tänd
l icher als sie sind. 

D a s L a n d e s m u s e u m Nassau i s che r A l t e r t ü m e r 1 ) stellt sich die Aufgabe , die 
kul tu rgesch ich t l i che E n t w i c k l u n g des Menschen von seinem ers ten A u f t r e t e n bis 
in die Neuze i t z u r A n s c h a u u n g zu br ingen, soweit sie durch F u n d e u n d andere 

!) D e r N e u b a u , von T h . Fischer en twor f en und u n t e r der L e i t u n g des 
s täd t i schen H o c h b a u a m t e s a u f g e f ü h r t , w a r 1912 begonnen u n d E n d e 1914 un te r 
Dach . T r o t z des d u r c h den K r i e g ve ran l aß t en Mange l s an A r b e i t s k r ä f t e n und 
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Reste von nassauischem Boden nachweisbar ist. Naturgemäß neigt der Schwer
punkt der Sammlungen etwas nach der vor und frühgeschichtlichen Seite, da 
die Reste aus mittelalterlicher und neuerer Zeit nur noch verhältnismäßig gering 
im Lande sind und das Museum auf dem Markt mittelalterlicher Kunst finanziell 
gegenüber Händlern und Sammlern nie konkurrenzfähig gewesen ist. Auch tritt 
das erst vor hundert Jahren zusammengeschlossene Land Nassau im Mittelalter 
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gegenüber den Kulturzentralen der rheinischen Städte zurück und ist im allge
meinen nur ein Ausstrahlungsgebiet für diesei, mit Ausnahme vielleicht der 
Klöster. Doch ist hier nicht der Ort, diese Aufgaben des Museums näher 
zu berühren. 

Dem entwicklungsgeschichtlichen Grundsatz gemäß sind die Sammlungen 
so angeordnet, daß der Besucher von Raum zu Raum die einzelnen Stadien der 
bekannten Zeiteinteilung durchmißt, und zwar liegen die vorgeschichtlichen Funde 
im Erdgeschoß und die römischen und fränkischen im ersten Obergeschoß. Das 

Material konnte die Frist, das alte Gebäude bis zum 1. IX. 15 zu räumen, einge
halten werden. Die Ausstattung mit Schränken, die alle von Wiesbadener Firmen 
angefertigt sind, zog sich bis 1916 hin; am Ende dieses Jahres war die erste Auf
stellung durchgeführt. Doch war die offizielle Eröffnung infolge des Kriegs
ausganges erst Juli 1920 möglich. Grundrisse s. Abb. 1. 
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spä te re Mit te la l te r u n d die neue re Zeit sind im zweiten O b e r g e s c h o ß un te rge 
brach t . Nich t i m m e r al lerdings k o n n t e diese Grunde in t e i l ung d u r c h g e f ü h r t wer
den, aus äuße ren G r ü n d e n . Die schweren Ste indenkmäle r aus der römischen 
u n d f rühmi t t e l a l t e r l i chen Zeit m u ß t e n im E r d g e s c h o ß ihren Pla tz f inden , und 
einige aus dem R a h m e n des L a n d e s m u s e u m s herausfa l lende , aber in ih re r K o s t 
barke i t doch nicht zu u n t e r d r ü c k e n d e , ehemals meist pr iva te S a m m l u n g s k o m p l e x e 
m u ß t e n u n t e r g e b r a c h t w e r d e n (z. B. Text i l ien neben der Ste inhal le ) . D o c h ist 
der Z u s a m m e n h a n g der hier in F r a g e s tehenden Per ioden dadurch nicht al lzusehr 
bee in t räch t ig t worden . 

Bei der A u s s t a t t u n g ist grundsä tz l i ch auf jegl iche A n p a s s u n g an den Cha
r ak t e r einzelner K u l t u r g r u p p e n verz ich te t worden , die R ä u m e sollen lediglich 
schl ichte A u s s t e l l u n g s r ä u m e sein. N u r mit versch iedenen F a r b t ö n e n an Decken 
u n d W ä n d e n ist A b w e c h s l u n g h ine ingebrach t . A u c h die S c h r ä n k e sollen gegen
über den O b j e k t e n d u r c h a u s zu rück t r e t en . Mögl ichs t g r o ß e Spiegelscheiben
f lächen mit k n a p p e m R a h m e n aus dunkel gebeiz tem Eichenho lz (z. T. allerdings 
spä te r der K o s t e n e r s p a r n i s wegen aus passend ges t r i chenem T a n n e n h o l z ) , ver
senkte Versch lüsse . N u r einige Einhe i t s typen , sonst den Raumverhä l tn i s sen und 
W a n d f l ä c h e n a n g e p a ß t . 

F ü r Lich t ist ausg ieb ig gesorg t , in den ganz g r o ß e n R ä u m e n wie Steinhal le 
u n d R a u m X V l iegen auf beiden Längsse i t en Fens te r . Diese geben in der Stein
halle u n d den beiden s te inzei t l ichen R ä u m e n hohes , sons t niederes Seitenlicht , 
das durch V o r h ä n g e oder d u r c h Ans t r i ch auf den Scheiben leicht g e d ä m p f t wer
den kann . Bei Dunke lhe i t l iefern halb ind i rek te L a m p e n ein helles g e d ä m p f t e s 
Licht , dessen Scha t t en in den S c h r ä n k e n mögl ichs t ausgemerz t sind. 

Die G e g e n s t ä n d e wollen nich t n u r als Einze l s tücke wegen ih re r t echnischen 
Eigen tüml ichke i t en , ih re r D e k o r a t i o n oder ihrer V e r w e n d u n g s a r t be t rach te t sein, 
sonde rn sie sind vie lmehr Zeugen v e r g a n g e n e r K u l t u r e n und einer Geschichte, 
deren Einze l e r s che inungen sie durch method i sche A u s w e r t u n g e rkennen u n d wie
der auf l eben lassen. D a z u g e h ö r t denn auch eine sorgfä l t ige — leider al lzuof t 
vernach läss ig te — F u n d b e o b a c h t u n g der Befes t igungen , W o h n s t ä t t e n , Gräber 
usw., die erst ein rechtes , w e n n auch meist l ückenha f t e s Bild des menschl ichen 
Lebens mögl ich mach t . So müssen Pläne und Skizzen mann ig fa l t i ge r A r t die 
A n s c h a u u n g des Besuche r s u n t e r s t ü t z e n u n d beglei tende T e x t e die A n l e i t u n g 
zur B e t r a c h t u n g geben. A n j edem E i n g a n g f ü h r t eine Charak te r i s t ik der folgen
den K u l t u r in k n a p p s t e r F o r m den B e s c h a u e r ein. Gerade in der B e s c h r i f t u n g 
der Gegens t ände u n d G r u p p e n in den Auss t e l l ungs sch ränken ist al lerdings 
noch sehr vieles zu tun , das aus Mange l an Persona l u n d Mit te ln i m m e r wieder 
zurückges te l l t w e r d e n m u ß t e . 

Es schien zweckmäß ig , die S c h a u s a m m l u n g nicht a l lzusehr zu über las ten , 
um den B esuche r nicht durch die Ueber fü l l e zu verwi r ren . Andere r se i t s m ö c h t e 
m a n gerade bei der t o p o g r a p h i s c h e n A u f s t e l l u n g nicht gerne allzuviel in das 
Magaz in verweisen . H i e r ist of t der Ausgle ich nich t leicht. U e b e r h a u p t ist bei 
den L o k a l m u s e e n im Hinbl ick auf ihren s iede lungsgeschicht l ichen Charak t e r die 
scha r f e T r e n n u n g zwischen S c h a u s a m m l u n g und Magaz in gar nicht d u r c h z u f ü h 
ren, von einer S c h e i d u n g in S c h a u s a m m l u n g , L e h r s a m m l u n g und Magaz in ganz 
zu schweigen, da aus f inanziel len G r ü n d e n die R ä u m e dazu gar nicht geschaf fen 
werden können . So wird ein M u s e u m von der A r t des L a n d e s m u s e u m s immer 
seinen eigenen W e g f inden müssen , der ihm seinen C h a r a k t e r und E i g e n w e r t gibt. 

V o n der p r u n k h a f t e n Kuppe lha l l e des H a u p t e i n g a n g s leitet ein schl ichter 
V o r r a u m zu den S a m m l u n g e n über . Es w a r geplant , ihn als Gedenkhal le der 
h e r v o r r a g e n d s t e n G r ü n d e r u n d F ö r d e r e r des A l t e r t u m s m u s e u m s auszus ta t ten , 
doch m u ß t e die A u s f ü h r u n g der K o s t e n wegen bisher unterb le iben . 

Z u r L i n k e n f ü h r e n einige S t u f e n in einen R a u m ( I I , Abb. 2), der dem I n n e r e n 
eines M i t h r e u m s nachgebi lde t ist. H i e r sind die Ste indenkmäle r aus dem 
ers ten und zwei ten M i t h r e u m in H e d d e r n h e i m und aus dem von W i e s b a d e n aus
gestell t . I m H i n t e r g r u n d s t eh t die b e k a n n t e g r o ß e Rel iefp la t te von H e d d e r n h e i m , 
die im A n s c h l u ß an die an t iken V o r r i c h t u n g e n wieder um ihre Achse d r e h b a r 
herge r i ch te t ist, so daß auch die Dars t e l l ung der Rückse i te in ursprüngdicher W e i s e 
dem Beschaue r s ich tbar g e m a c h t werden kann. Eine e r l äu te rnde Tafe l erk lär t die 
einzelnen Bilder, soweit sie gedeu te t sind, u n d eine s tark verkle iner te , fa rb ige 
Skizze soll eine V o r s t e l l u n g davon geben, wie diese Reliefs einst wohl ausgesehen 
haben mögen . Die B e m a l u n g ist in grellen F a r b e n bre i t f läch ig angelegt ohne 
A n g a b t von Einze lhe i ten . Bei den Steinen aus W i e s b a d e n ist durch G r u n d r i ß 
z e i c h n u n g u n d P h o t o g r a p h i e n versucht , dem Beschauer die Mögl ichkei t zu geben, 
sie wenigs tens in der V o r s t e l l u n g in die alte U m g e b u n g zurückzuverse tzen . 
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V o n dem oben g e n a n n t e n V o r r a u m aus t r e t en wir dann in die S t e i n h a 1 1 e, 
einen R a u m von 24:12,5 m. E r wird durch eine Mit te lgasse mit Pfe i l e rn u n d 
Zwischenwände in acht Abte i lungen zerlegt , u m eine Gliederung der D e n k m ä l e r nach 
bes t immten Gruppen zu ermögl ichen und dabei zugleich h in re i chend W a n d f l ä c h e n 
mit dem f ü r die L e s u n g von I n s c h r i f t e n uner l äß l i chen Sei tenl icht zu scha f fen . 

W e i t a u s der g r ö ß t e Teil der S t e i n d e n k m ä l e r s t a m m t aus r ö m i 
s c h e r Z e i t . Die Mit te lgasse wird behe r r s ch t durch _ die J u p p i t e r 
säule aus Schiers te in , doch f a n g e n die G r a b f i g u r e n aus I n g e l h e i m an den vor
ders ten Pfe i l e rn bald den Blick auf und leiten ihn zu den Grabs te inen in den 
beiden ers ten Nischen. H i e r s tehen vor allem die l eh r r r e i chen So lda t eng rabs t e ine 
aus W i e s b a d e n . A u c h bei ihnen ist z. T. versuch t , auf f a rb igen Skizzen die ein
stige W i r k u n g wiederherzus te l len . 

Die nächs te R a u m g r u p p e zeigt in der Mit te lgasse Meilens te ine , d a r u n t e r 
einen A b g u ß des in Kaste l g e f u n d e n e n Steines mit dem offiziel len N a m e n des 
römischen W i e s b a d e n . Zu beiden Seiten s tehen Altäre , W e i h d e n k m ä l e r , S k u l p t u r e n 
und Bauinschr i f t en , rech t s aus W i e s b a d e n u n d seiner n ä c h s t e n U m g e b u n g z. B. die 
Jupp i t e r säu le von Igs tad t , D a n k e s w e i h u n g e n an D i a n a Mat t i aca , Apol lo T o u 
tiorix, J u p p i t e r Dol ichenus , S i r o n a ; auf der a n d e r e n Seite solche aus Limes 
kastel len und von Mainz. Die kurze A u f z ä h l u n g zeigt die B e d e u t u n g der Steine 
f ü r die provinzia le Rel ig ionsgeschichte . Die H o l z h a u s e r T o r i n s c h r i f t v o m J a h r e 213 
ist e rgänz t u n d in angemessene r H ö h e an der W a n d a n g e b r a c h t . 

Die beiden follgenden Nischen sind fas t ganz mit D e n k m ä l e r n aus H e d d e r n 
heim angefül l t , d a r u n t e r Genien der pla tea novi vici u n d eine mäch t ige J u p p i t e r 
säule, die aus den seit etwa sechzig J a h r e n im M u s e u m z e r s t r e u t e n B r u c h s t ü c k e n 
e rgänz t werden konn te . Leider m u ß t e der H ö h e wegen ein Teil des S c h a f t e s 
mit Kapi tä l und J u p p i t e r  J u n o  G r u p p e gesonde r t aufges te l l t werden . 

Das E n d e des Saales ist durch h ö h e r e Z w i s c h e n w ä n d e abge t r enn t , weil hier 
die m i t t e l a l t e r l i c h e n S t e i n d e n k m ä l e r u n t e r g e b r a c h t sind. Die 
karoJingischen seien h e r v o r g e h o b e n : Zwei T ü r s t ü r z e , einer von Geisenheim mit 
K r e u z i g u n g s g r u p p e u n d völlig deckender O r n a m e n t i k in K e r b s c h n i t t m a n i e r , ein 
e in fache re r aus Biers tad t u n d zwei B ä r e n k ö p f e u n d ein F e n s t e r p f o s t e n vom 
Grauen H a u s in W i n k e l (die vier le tz ten Stücke im A b g u ß ) . 

W i e oben schon beton t , m u ß t e n die Ste ine aus ä u ß e r e n G r ü n d e n im E r d 
geschoß u n t e r g e b r a c h t werden . N u n m e h r beg inn t mit R a u m V die z e i t l i c h 
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g e o r d n e t e A u f s t e l l u n g der S a m m l u n g e n mit der Hin te r l a s senscha f t des 
ä l t e r s t e i n z e i t l i e h e n Menschen . Zwei Funds te l l en von g r ö ß e r e r Bedeu
t u n g ha t Nassau bisher aufzuweisen , die Steedener H ö h l e n ( W i l d s c h e u e r und 
W i l d h a u s ) und die der Wildweiber le i bei Altendiez an der L a h n (Model l und 
P h o t o g r a p h i e n ) . Beide haben ebenso wie ein gelegent l icher F u n d von Linden
ho lzhausen Reste der K l i n g e n k u l t u r geliefert , w ä h r e n d Spuren des äl teren Palaeo
l i th ikums, der Faus tke i lku l tu ren , bisher noch nicht zu T a g ge t re ten sind. Mit den 
menschl ichen A r t e f a k t e n z u s a m m e n sind die mit ihnen e rhobenen Ueber r e s t e der 
Fauna ausgestel l t , da sie allein eine gesicher te chrono log i sche E i n r e i h u n g e rmög
lichen. Skizzen der F u n d s c h i c h t e n er läu te rn das Ergebnis . 

N o c h fehlen wie in der wei te ren U m g e b u n g auch in unse rem Gebiet F u n d e 
mesol i th i scher Zeit, und die N e o l i t h i k t r i t t uns unvermi t te l t auf einmal ent
gegen ( R a u m V I ) . Die versch iedenen K u l t u r e n dieser Per iode sind t opograph i sch 
eingereiht , so daß ihre T y p e n n u r da, wo sie auch in Wirkl ichke i t räuml ich ge
t renn t waren, n e b e n e i n a n d e r s tehen . Das verschiedent l ich beobach te te gemeinsame 
V o r k o m m e n der A c k e r b a u t re ibenden K u l t u r e n der Michelsberger u n d band
ke ramischen Typen an einem Or t läß t sich zur L ö s u n g der F r a g e nach ihrem 
gegensei t igen zeit l ichen Verhä l t n i s leider noch nicht verwenden . W ä h r e n d diese 
K u l t u r e n die n ä c h s t e U m g e b u n g von W i e s b a d e n u n d das Lößgeb i e t des un te ren 
Mainta les u n d des Rhe ingaues auße ro rden t l i ch dicht besiedelt haben, fehlen ihre 
Spuren , a u ß e r in D a u b o r n im W ö r s b a c h t a l , im U n t e r w e s t e r w a l d u n d bei H e r b o r n , 
im übr igen N a s s a u e r L a n d noch. F ü r gewisse Gebiete freilich, wie das L i m b u r g e r 
Becken, das u n t e r e Aar t a l u n d den Goldenen G r u n d müssen wir sie den gleichen 
wir t schaf t l i chen Verhä l tn i s sen nach e rwar t en . Die V e r t e i l u n g der KuOturen lehren 
Kar tensk izzen , auf denen die Reste der einzelnen steinzei t l ichen Stu fen in ver
schiedenen F a r b e n e inge t ragen sind, auch ein Relief 1 : 25 000 der U m g e g e n d von 
Wiesbaden , auf dem die Bodenverhä l tn i s se und Lebensbedü r fn i s se sich aus der 
L a g e der vorgesch ich t l i chen Siedelungen und Gräber noch deut l icher erkennen 
lassen. 

Die M i c h e l s b e r g e r K u l t u r ist durch reiche F u n d e aus der Ziegelei 
von Dr. P e t e r s in Schiers te in ver t re ten . Diese Ans ied lung hat ansche inend einen 
erhebl ichen U m f a n g gehab t , u n d war durch einen brei ten Sohlgraben , der auf 
eine größe re Strecke fes tgeste l l t ist, u m w e h r t . A n d e r e Nieder lassungen dieser 
K u l t u r sind bei W i e s b a d e n auf der Adol f shöhe , und bei Flörshe im auf der H ö h e 
nach W i c k e r zu nachgewiesen . 

Die R ö s s e n e r K u l t u r ist mit ihren A b s t u f u n g e n bisher nament l ich 
in der W i e s b a d e n e r U m g e b u n g , auch bei Biers tad t und im R h e i n g a u (Nieder
walluf , W i n k e l ) , die B o g e n b a n d k e r a m i k aus einer g r ö ß e r e n Siedelung an der 
W a l d s t r a ß e bei Biebr ich beobach te t , ebenso bei Flö r she im und H o f h e i m . W i e 
a n d e r w ä r t s — vor allem in der W e t t e r a u , die fas t die gleichen geographischen 
L e b e n s b e d i n g u n g e n wie das Gebiet zwischen T a u n u s und Main Rhe in zeigt — 
w e r d e n auch hier diese beiden K u l t u r e n gleichzei t ig anzuse tzen sein und sich 
gekreuz t haben. 

Spär l ich sind die Res te der beiden j ü n g s t e n Gruppen der Neoli thik, der 
S c h n u r  u n d Z o n e n k e r a m ' i k . Räuml ich in den Funds te l l en von denen 
der oben g e n a n n t e n A c k e r b a u e r z. T. geschieden, lassen sie die anderen wir t 
schaf t l i chen Grund lagen der J ä g e r und V i e h z ü c h t e r erkennen . So der schnur 
ke ramische Grabhüge l vom Hebenk ie s am R a n d e des Waldgeb i rges bei Wies 
baden (Abgüsse der Origina le im B o n n e r M u s e u m ) und Stücke von Sossenheim. 
Z o n e n k e r a m i s c h e Gefäße s t a m m e n aus W i e s b a d e n (Nassauer Ring) , Biebrich 
u n d Flörshe im. 

B e r u h t die K e n n t n i s der ganzen kul ture l len Ein te i lung der Neol i th ik im 
wesent l ichen auf der Keramik , so lassen sich doch auch f ü r die einzelnen Grup
pen charak te r i s t i sche Ste inbe i l fo rmen he rausheben . U n t e r der Masse aus einhei
mischem Mater ia l s techen dann kos tba re re I m p o r t s t ü c k e aus edlerem Gestein 
hervor . Die T e c h n i k des B o h r e n s u n d Schleifens erhell t aus Skizzen, die A r t 
des Schä f t ens aus Model len. D e r Gebrauch der Mahls te ine ist durch die bekann te 
ägypt i sche D a r s t e l l u n g i l lustr iert . 

Die neol i th i schen K u l t u r r e s t e t r e t en uns im al lgemeinen in Gräbe rn und 
W r o h n g r u b e n entgegen. Ein l iegender H o c k e r aus W i e s b a d e n (Mainze r l and
s t raße) ist in situ ausgestel l t , eine W o h n s t ä t t e im Modell wiedergegeben . 

D e r G r ö ß e des R a u m e s wegen sind hier auch die E i n b ä u m e un te rgeb rach t , 
wenn sie auch zeitlich nicht e ingeordne t werden können . A u s dem gleichen 
G r u n d haben auch Mühls t e ine versch iedener Per ioden hier ihren Pla tz gefunden , 
auch wenn sie in spä te re Zeiten dat ier t werden können . 
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Die gleiche Spär l ichkei t , die uns in den F u n d e n der a u s g e h e n d e n Steinzei t 
en tgegenge t re t en ist, charak te r i s i e i t auch den f r ü h e s t e n A b s c h n i t t der B r o n z e 
z e i t ( R a u m V I I , ers te H ä l f t e ) . E r ist n u r in einigen G r ä b e r f u n d e n ver t re ten . 
Zahl re icher sind die Reste der H ü g e l g r ä b e r b r o n z e z e i t mit ihren Radnade ln , A r m 
und Beinspiralen u n d A r m b e r g e n , B r u s t s c h m u c k aus gegossenen Bronzesche ib 
chcn usw. Die lokalen F u n d e werden durch eine typo log ische Uebe r s i ch t aus 
alten Bes tänden f r e m d e n F u n d o r t s e rgänz t (z. B. Dolchdepo t von Gaub icke lhe im) . 
Die L e i c h e n b e s t a t t u n g der äl teren und mit t le ren Bronzeze i t wird in der j ü n g s t e n 
Bronzezei t , die in S ü d d e u t s c h l a n d schon Eisen f ü h r t , hier aber noch allein Bronze , 
meist durch V e r b r e n n u n g ersetzt , die in U r n e n f e l d e r n zu T a g e t r i t t . In engem 
Z u s a m m e n h a n g dami t müssen Ste ink i s t engräbe r s tehen, die r e g e l m ä ß i g eine 
reiche A u s s t a t t u n g an fe inem Tongesch i r r , B r o n z e g e r ä t e n u n d  s c h m u c k ent
hal ten. W a h r s c h e i n l i c h haben wir in dem U n t e r s c h i e d der B e s t a t t u n g weniger 
ein Zeichen zeit l ichen als sozialen A b s t a n d e s zu e rkennen . In den Ste inkis ten 
sind die T o t e n einer f ü h r e n d e n , v o r n e h m e n Schicht beigesetzt , w ä h r e n d die T o n 
fässer L e u t e aus der ä rmeren B e v ö l k e r u n g bergen . U e b e r r a s c h e n d ist in dieser 
Zeit die Dicht igkei t der Bes iede lung an den u n t e r e n H ä n g e n der L ö ß h ö h e n , so 
daß v/ir hierin die ers ten Anze ichen der k o m m e n d e n Hal ls ta t tze i t spüren . 

Die Bes tände an T o n g e s c h i r r und B r o n z e sind z a h l e n m ä ß i g in der f r ü h e r e n 
bis mit t le ren und in der j ü n g s t e n Bronzeze i t so verschieden, daß diese Ersche i 
n u n g nicht n u r in Zufäl l igkei ten b e g r ü n d e t sein kann . W i r werden dar in ein Zeug
nis f ü r verschiedene W i r t s c h a f t s f o r m erkennen , derar t , daß wir es in der äl teren 
Zeit mit uns te ten , kr ieger i schen Jäge r  und F i s c h e r s t ä m m e n zu t u n haben, in der 
j ü n g e r e n mit A c k e r b a u e r n . Diese V e r m u t u n g wird zur Gewißhei t , wenn wir die 
V e r t e i l u n g der Funds te l l en be t r ach t en . D e n n die der äl teren Zeit l iegen vorzüg 
lich im W a l d g e b i r g e u n d an seinen R ä n d e r n oder in den N i e d e r u n g e n der Flüsse 
u n d Bäche, die der j ü n g s t e n Bronzeze i t aber an den f r u c h t b a r e n L ö ß h ä n g e n , 
D a z u k o m m t , daß wir n u r aus dieser Per iode neben den Gräbe rn auch W o h n 
g ruben haben, aus den äl teren nicht . W i e weit etwa beide Bevölkerungsgr^ ippen 
zeitlich neben e inander her gegangen sind und sich gegense i t ig bee in f luß t haben, 
ist eine Frage , die im A u g e behal ten werden muß. 

Die nassau i schen W a l d g e b i r g e scheinen, soweit der augenbl ickl iche Stand 
der F o r s c h u n g ein Urte i l er laubt , mit A u s n a h m e der f r u c h t b a r e n L ö ß l ä n d e r e i e n 
in den äl teren Per ioden der V o r g e s c h i c h t e bis zur j ü n g s t e n Bronzeze i t einschl ieß
lich im wesent l ichen n u r sehr spär l ich besiedelt gewesen zu sein. Dieses Bild 
ände r t sich in der H a l l s t a t t z e i t ( R a u m V l I , zwei te H ä l f t e ) gänzl ich. 
H u n d e r t e von Grabhüge ln , die sich in m e h r oder weniger g r o ß e n Fe lde rn oder 
einzeln den vorgesch ich t l i chen S t r a ß e n z ü g e n en t l ang hinziehen, er lauben , soweit 
sie u n t e r s u c h t sind, den Schluß , daß w ä h r e n d der ganzen äl teren Eisenzei t hier 
eine ve rhä l tn i smäß ig dichte Bes iede lung p la tzgegr i f fen hat . Zugleich lassen sich 
kul ture l le Versch iebungen , die mit völkischen zusammenfa l l en , e rkennen . Die zu 
den Gräbe rn gehör igen Siede lungen sind aus leicht begre i f l ichen G r ü n d e n mit 
A u s n a h m e des befes t ig ten D o r f e s von N e u h ä u s e l noch nicht g e f u n d e n , sie bleiben 
nach A n h a l t s p u n k t e n im Gelände (Wasse rve rhä l tn i s sen , A c k e r  u n d W e i d e m ö g l i c h 
kei t) unwei t der Grabhüge l zu suchen, ers t recken sich also j edenfa l l s bis hoch 
hinauf in das Gebirge. 

Die W e i t e r f ü h r u n g des j üngs tb ronzeze i t l i chen G r a b b r a u c h e s der B r a n d b e 
s t a t t u n g in der Hal l s t a t t ze i t zeigt in V e r b i n d u n g mit der B e o b a c h t u n g , daß 
manche G e f ä ß f o r m e n j ene r A c k e r b a u t r e ibenden B e v ö l k e r u n g sich in der älteren. 
Eisenzei t wei te rgeha l ten haben (z. B. in der Niede r l a s sung von N e u h ä u s e l ) , 
andere dieser E p o c h e aus F o r m e n j ene r abzule i ten sind, daß wesent l iche Bes tand
teile der j üngs tb ronzeze i t l i chen B a u e r n erha l t en blieben, n u r w u r d e n sie aus den 
Lößgeb i e t en der Täle r , vor allem des Rhein u n d Mainta les z. T. in das Gebirge 
abgedräng t . Diese E l e m e n t e haben sich bis in die spä te Hal l s t a t t ze i t hinein erhal 
ten ( „ r h e i n i s c h e H a l l s t a t t b e v ö l k e r u i i g") , bis sie sich mit anderen , 
neu z u w a n d e r n d e n ver schmolzen haben . Das A b d r ä n g e n der A c k e r b a u e r aus den 
L ö ß n i e d e r u n g e n war z. T. durch S c h ü b e von Volks te i len der ,,G ü n d 1 i n g e r 
K u l t u r s t u f e " —• H 2 — ve ran laß t , doch sind auf nassau i schem Boden F u n d e 
dieser äl teren H a l l s t a t t k u l t u r nicht au fge t r e t en . 

A u c h die s ta rke Welle , die in H 3 in os ta lp inem Gebiet ihren A u s g a n g n a h m 
und als „K o b e r s t a d t e r T y p u s " östlich unseres Gebietes bis hinauf nach 
M u s c h e n h e i m bei Gießen ihre Spuren zeigt, ist in das Gebirge o f f e n b a r nicht 
wei ter v o r g e d r u n g e n ; eine vere inzel te U r n e von schon s ta rk v e r w a s c h e n e r K o b e r 
s tad te r F o r m aus Bilkheim k a n n der al lgemeinen E r s c h e i n u n g kaum wider
sprechen. A u c h an den R ä n d e r n des Gebirges hat die g e n a n n t e K u l t u r n u r ver
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einzelt den Niedersch lag von K u l t u r e i n f l u ß hin ter lassen (Biebr ich — Wiesbaden , 
D o t z h e i m e r s t r a ß e -—• R a m b a c h ) . 

D a g e g e n gibt die f rühke l t i s che Welle des „M e h r e n e r T y p u s " der aus
gehenden Hal l s t a t t ze i t •—• H 4 — ein ausgesprochenes Gepräge (in situ ausge
stel l tes F r a u e n g r a b aus Flörshe im, H ü g e l von H o l z h a u s e n auf der Haide , E r d 
bacher H ö h l e n mit W e n d e l r i n g , Bärbach , D a m b a c h e r L o c h bei Camberg , H e r i n 
gen, H a h n s t ä t t e n , N e u h ä u s e l ) . Sie ha t sich im Gebiet des W e s t e r w a l d s und T a u 
nus übe r und zwischen die rhe in ische Hal l s t a t t b ev ö l k e ru n g geschoben und ist 
nach u n d nach mit ihr verschmolzen . Die zeit l iche A u f e i n a n d e r f o l g e ist in Neu
häusel (zwei übe r e inande r l iegende Gehöf t e ) , das gegensei t ige D u r c h d r i n g e n z. 
B. in H ü g e l n bei H a h n s t ä t t e n zu ver fo lgen (Brandbes t a t t ung , Skele t tg räber und 
ß r a n d b e s t a t t u n g in S a r g f o r m ) . D e r A u f b a u eines Grabhüge l s aus Holzhausen a. 
d. H . und zweier H ä u s e r aus N e u h ä u s e l wird durch Modelle veranschaul ich t . 

m - -

tl I 

•A t 

A b b . 3 

H 4 b r a c h t e in B r a n d g r ä b e r n aus dem E r d l a g e r von H o f h e i m vielleicht die 
ers ten S p u r e n von g e r m a n i s c h e r Z u w a n d e r u n g . Allerd ings ist dabei nicht 
zu vergessen, daß bei N i e d e r h o f h e i m ge rman i sche Gräbe r g e f u n d e n sind, die noch 
in c laudischer Zeit (Schnal le ) ganz hal l s tä t t i sche G e f ä ß f o r m e n .zeigen. 

Die t o p o g r a p h i s c h e A u f s t e l l u n g der nassau i schen F u n d e leidet hier e twas 
d a d u r c h , daß die großen G e f ä ß e der Hal l s ta t t ze i t nicht mit den anderen zusam
men in den S c h r ä n k e n u n t e r g e b r a c h t werden können . U e b e r h a u p t ist die A u s 
s te l lung der j ü n g s t e n Bronze  und Hal l s t a t t ze i t im R a u m beengt , da s. Zt. bei 
Fes t l egen seiner A u s m a ß e die Möglichkei t , magaz in ie r te Scherben zu ergänzen , 
leider u n t e r s c h ä t z t wurde . 

W e i t besser k o n n t e n sich die verschiedenen K u l t u r g r u p p e n der L a t e n e 
z e i t mit i h r e n versch iedenen Besonderhe i t en wie den Ringwäl len a u s d e h n e n 
( R a u m V I I I , Abb. 3). 

Der rech t s des Rhe ins räuml ich s ta rk besch ränk ten f rühke l t i s chen Wel le ist 
bald die gewal t ige gall ische E x p a n s i o n der F r ü h l a t e n e z e i t gefolgt , deren 
kul ture l le E i n f l ü s s e wie a n d e r w ä r t s auch in unse rem Gebiet s ta rk zu spüren sind. 
Z. T . se tzen ihre Nieder l a s sungen solche der ers ten Welle for t , so re icht der von 
den f r ü h e n Galliern gegen die G e r m a n e n angelegte Ringwal l von Ri t t e r shausen 
mit seinen noch s ta rk hal l s tä t t i schen F u n d e n noch in die F r ü h l a t e n e p e r i o d e herein 
(S i tua t ion und Befes t igungs t echn ik in zwei Model len) . Z u m g r ö ß e r e n Teil sind 
neu g e g r ü n d e t e Siedelungen e rkann t . I h r e Lage l äß t auf versch iedene W i r t s c h a f t s 
in teressen schließen. Die g r ö ß e r e Zahl such t f ü r A c k e r b a u güns t iges Land, wie 
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bei den R h e i n g a u o r t e n W i n k e l u n d Oberwal lu f , wei ter oberha lb bei Schiers te in 
und auf der A d o l f s h ö h e zwischen Biebr ich und W i e s b a d e n . Die Mögl ichkei t , 
Silber, Blei und Eisen abzubauen , hat die Niede r l a s sung von B r a u b a c h , B e r g b a u 
die von Simmern , B e r g b a u u n d g u t e l andwi r t scha f t l i che B e d i n g u n g e n haben die 
von Ober lahns te in (Model l eines O f e n s ) ins Leben g e r u f e n . 

Die Gräber lagen unmi t t e lba r bei den Siedelungen. O b sie wie die Gräbe r auf 
den H ö h e n einst auch übe rhüge l t waren , l äß t sich nich t m e h r e rkennen . W i e w e i t 
vielleicht die Grabhüge l auf den H ö h e n des R h e i n g a u g e b i r g e s ( K a m n i e r f o r s t , 
W e i ß e n t u r m , Anton iuskape l l e bei Geisenheim, J o h a n n i s b e r g ) bzw. die dazu gehö
rigen, noch nicht erschlossenen Niede r l a s sungen solche der a u s g e h e n d e n Hal l 
s ta t tze i t for t se tzen , l ieße sich n u r durch a u s g e d e h n t e r e G r a b u n g e n fes ts te l len. 
Bisher sind n u r L a t e n e h ü g e l u n t e r s u c h t (Model l z u m A u f b a u eines H ü g e l s ) . 

Den G a n z b e s t a t t u n g e n der Gallier t re ten , räuml ich i m m e r scharf geschieden, 
im L a u f e des le tz ten J a h r h u n d e r t s v. Chr . die B r a n d g r ä b e r der G e r m a n e n 
gegenüber . V o n ihnen lassen sich am u n t e r e n M a i n ( H o f h e i m  E r d l a g e r , Flör s 
heim, H o c h h e i m ) charak te r i s t i sch g e r m a n i s c h e Gefäße den C h a t t e n zuweisen . 
U e b e r h a u p t unte r sche ide t sich die g e r m a n i s c h e W a r e sehr deut l ich von der kelti
schen, abgesehen von den F o r m e n allein d u r c h T o n u n d T e c h n i k . Die F u n d m a s s e 
vom D ü n s b e r g bei Gießen ist ein sp rechendes Beispiel. 

A u s der B e r ü h r u n g der gall ischen u n d g e r m a n i s c h e n K u l t u r ist eine typische 
Mischku l tu r en t s tanden , die vielleicht den U b i e r n z u z u s p r e c h e n ist ( W i e s b a d e n 
Nassaue r Ring Mor i t z s t r aße , Bieb r i ch Ado l f shöhe u n d W a l d s t r a ß e ) . G r ä b e r aus 
Geisenheim u n d W i n k e l mit I n v e n t a r ähn l i chen C h a r a k t e r s sind, da Ske le t tg räbe r , 
als keltisch zu deuten, h a b e n doch m a n c h e Siede lungen — ge rade bei W i n k e l 
und O b e r l a h n s t e i n  B r a u b a c h — bis in diese Zeit hinein wei t e rbes t anden . 

U n u n t e r b r o c h e n e oder w i e d e r a u f g e n o m m e n e Bes iede lung zeigen a u c h gro 
ßentei ls die R i n g w ä 11 e , u n t e r deren Zeichen der R a u m V I I I besonde r s s teh t . 
So sind die K e r n w e r k e der Althöf er M a u e r u n d der G o l d g r u b e berei ts in der 
Früh la t eneze i t von Kel ten angeleg t u n d in der Spä t la teneze i t von den G e r m a n e n 
durch die mäch t ige Ta l spe r r e der H e i d e t r ä n k t a l e n g e zu einem g r o ß e n W e r k zu
s a m m e n g e f a ß t worden (Model l ) . A u c h der A l t k ö n i g (Ans ich ten u n d M a u e r 
model l ) , der D ü n s b e r g bei Gießen (S i tua t ionsmodel l ) , der Ste inwinge r t im W e 
sterwald sind schon in der F r ü h l a t e n e z e i t befes t ig t u n d bis in g e r m a n i s c h e Zeit 
hinein benu tz t worden . D e r R i t t e r s h ä u s e r Ringwal l (Model le s. o.) sche in t mit 
der Bes i t ze rg re i fung durch die G e r m a n e n e ingegangen zu sein. Viel le icht läßt 
sich aus dem Feh len a u s g e p r ä g t e r F r ü h l a t e n e f u n d e in dieser B e f e s t i g u n g ein 
Ze i tpunk t f ü r das E i n d r i n g e n der G e r m a n e n an dieser Stelle gewinnen . Die ganze 
K e t t e . von Ringwäl len im H o c h t a u n u s v o m Kel lerskopf unwei t W i e s b a d e n bis 
zur Gickelsburg bei der S a a l b u r g wird in i h r em Sys tem d u r c h eine Rel i e fka r t e 
1:25 000 veranschau l ich t , die zugleich zeigt , wie die A n l a g e des domi t i an i schen 
Limes sie alle daue rnd unschäd l ich machte , n a c h d e m der Kaiser „ re fug i a n u d a 
vera t " ( F r o n t i n ) . 

Die K o n s t r u k t i o n der R i n g m a u e r n wird a u ß e r den g e n a n n t e n Model len von 
Ri t t e r shausen u n d dem A l t k ö n i g auch durch eines nach der D a r s t e l l u n g auf der 
Tra i ansäu l e wiedergegeben , die t echn isch a l le rd ings ebenso u n m ö g l i c h ist wie 
die Vers te l lung , die m a n sich v o r den sys temat i schen A u s g r a b u n g e n auf G r u n d 
der b e k a n n t e n Caesars te l le von dem m u r u s Gallicus g e m a c h t ha t (Model l ) . A n 
Einze lhe i ten ist noch ein W a s s e r b a s s i n mit Q u e l l f a s s u n g v o m D ü n s b e r g im 
Modell r ekons t ru i e r t u n d mit einer gleichen A n l a g e der A l t e n b u r g bei Nieden
stein (Lichtbi ld) vergl ichen, gehen doch beide vielleicht auf den cha t t i schen 
S t a m m zurück . 

Die schon b e r ü h r t e F r a g e n a c h den versch iedenen ge rman i schen S t ä m m e n 
innerha lb unse res Gebietes bedarf noch sehr der A u f k l ä r u n g . U n t e r s c h i e d e in 
der Hin te r l a s senscha f t zeigen sich deutl ich, a u ß e r den Genann ten , Ubiern , M a t 
t iakern, Cha t t en heb t sich z. B. eine L a h n g r u p p e ( U s i p e t e r u n d 
T e n k t e r e r ? ) heraus . 

V o n kuns tgewerb l i chen u n d handwerk l i chen E i n z e l f u n d e n seien i h r e r h a n 
delsgeschicht l ichen B e d e u t u n g wegen K a n n e n u n d E i m e r i ta l ischen I m p o r t s u n d 
der D e p o t f u n d von P f e r d e s c h m u c k von L a n g e n h a i n aus der f r ü h e n La teneze i t 
mit noch hal ls tä t t i schem Einsch l ag h e r v o r g e h o b e n . 

U e b e r die z. T. s ta rk u n t e r kel t ischen E i n f l u ß g e r a t e n e („ubische") u n d 
z. T. ve rhä l tn i smäß ig rein geha l tene ge rman i sche K u l t u r ( C h a t t e n , S u e b e n ) ist 
um Chris t i Gebur t die römische H e r r s c h a f t he re ingeb rochen . Die K u l t u r d e r 
r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t a m R h e i n zur A n s c h a u u n g zu br ingen, m u ß t e 
nach zwei Ges ich t spunkten hin ver such t werden . Das L a n d e s m u s e u m h a t t e ein
mal die Aufgabe , die militär , s iedelungs u n d ku l tu rgesch ich t l i chen F u n d k o m 
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plexe t opog raph i sch dem Besuche r v o r z u f ü h r e n , zugleich aber m u ß t e diesen Ein
ze le r sche inungen als R a h m e n u n d H i n t e r g r u n d ein sys temat i scher Ueberbl ick 
über die provmzia le K u l t u r am Rhein beigegeben werden , von der sie doch nur 
ein Glied darstel len. W u r d e auch die äuße re Aufs t e l l ung nach diesen G r u n d 
sä tzen ge t renn t , so k a n n doch der Besucher leicht selbst die Wechse lbez i ehungen 
zwischen den beiden Pr inz ip ien erkennen , haben doch gerade F u n d p l ä t z e der 
Gegend wie H o f h e i m  E r d l a g e r u n d W i e s b a d e n mit ihren gut geschiedenen Schich
ten mit das Gerippe der gesamten O k k u p a t i o n s  u n d Kul tu rgesch ich te l iefern helfen. 

R a u m X V , ein Saal von den A u s m a ß e n der Steinhal le mit niedr igem Sei
tenl icht von beiden Längsse i ten , und blau ge tön t e r Decke, die den Blick des Be
suchers z u s a m m e n h ä l t und nach den S c h r ä n k e n leitet, enthä l t den al lgemeinen 
Ueberb l ick über die „ K u 11 u r d e r r ö m i s c h e n K a i s e r z e i t a m R h e i n". 
I n diesei R a u m ü b e r s c h r i f t liegt p r o g r a m m a t i s c h die A n s c h a u u n g beschlossen, 
daß wir es in dieser Zeit nicht mit einer rein römischen K u l t u r am Rhein zu tun 
haben , sonde rn daß der T r ä g e r dieser K u l t u r zum wei taus größ ten Teil die ein
gebo rene ke l t i schgermanische Bevö lke rung ist, die diese K u l t u r dann zu einer 
d u r c h a u s provinzia len mit lokalem C h a r a k t e r ges tempel t hat , t ro tz aller römi
schen Einf lüsse . Diese w u r d e n i m m e r aufgesogen , und of t g e n u g wuchs sogar 
rhe in ische Techn ik über i talische hinaus , j e m e h r dann im L a u f e der Zeit der 
N a c h s c h u b aus dem Süden durch ' lokales Erzeugn i s verdräng t , je se lbs tändiger 
also kul ture l l und poli t isch die Prov inz gegenübe r dem K e r n des Reiches wurde , 
desto m e h r d r ä n g t e n sich a l len tha lben auch die heimischen E l e m e n t e wieder 
durch . Plier wäre auf die rel igiösen Ste indenkmäle r in der Steinhal le zurück
zuverweisen (Apol lo Tou t io r ix , D i a n a M a t t i a c a usw.) , aber auch die kuns tge
werbl ichen u n d handwerk l i chen E r z e u g n i s s e veranschau l i chen das Gesagte. 

Ein sys temat i scher Ueberbl ick übe r die „ römische" K e r a m i k l äß t erken
nen, wie im ers ten J a h r h u n d e r t römisches Geschi r r unvermi t t e l t neben einhei
mischem („be lg ischem") s teht , wie dieses im zwei ten J a h r h u n d e r t verschwindet , 
andere r se i t s die römischen F o r m e n in den provinzia len W e r k s t ä t t e n ver f lauen 
und ein typisch iokales Erzeugn i s sich an die Stelle der äl teren W a r e setzt , und 
wie schl ießl ich in der Spätze i t eine V e r w i l d e r u n g der F o r m e n und T e c h n i k eintr i t t , 
neue T y p e n a u f t a u c h e n und echte L a t e n e f o r m e n im tägl ichen Gebrauchsgesch i r r 
wieder z u m D u r c h b r u c h k o m m e n . Zugle ich sieht der Besucher , wie aus diesen 
U n t e r s c h i e d e n die Möglichkei t , die Funds te l l en durch ihren Inha l t zeitlich fes t 
zulegen, g e w o n n e n ist. F ü n f f a r b i g ange leg te Kar tensk izzen zeigen die Bedeu
t u n g der Scherben f ü r die ganze römische Occupa t ionsgesch ich te von den augu
s te ischen Fe ldzügen bis in die spä tes te Zeit . 

Die eben skizzier te E n t w i c k l u n g ist an H a n d der T e r r a S i g i l l a t a 
noch einmal besonder s zur A n s c h a u u n g gebrach t . Beg innend mit der südgall i 
s chen c laud i schne ron i sche r Zeit wird der Besucher mit der mittel und ost
gall ischen, ober rhe in i schen , Eschwei l e rhöfe r , R h e i n z a b e r n e r und Tr ie re r W a r e 
b e k a n n t gemach t , u m bei den spä ten A u s l ä u f e r n der A r g o n n e n t ö p f e r e i e n zu enden, 
bei denen das alte S c h a c h b r e t t m u s t e r — J a h r h u n d e r t e l ang in bedeu tungs losen 
L o k a l w e r k s t ä t t e n erha l ten — wieder B e d e u t u n g gewinn t . Eine versch iedenfa rb ig 
ausges t a t t e t e K a r t e gibt das V o r r ü c k e n der Sigi l la ta indus t r ie aus Südgall ien 
an und über den Rhe in u n d das W i e d e r a u f l e b e n der innergal l i schen nach dem 
Z u s a m m e n b r u c h der r ech t s rhe in i schen H e r r s c h a f t wieder. Die f ü r die his tor ische 
A u s w e r t u n g besonders wicht ige T e c h n i k ist durch F o r m s c h ü s s e l n und Model 
i l lustr iert , G r u n d  und A u f r i ß z e i c h n u n g einer R h e i n z a b e r n e r T ö p f e r e i geben einen 
Einbl ick in den Töpfe re ibe t r i eb . 

I m übr igen ist das Geschir r nach seiner Techn ik oder V e r w e n d u n g zusam
menges t e l l t : W a r e mit f a rb igem oder Goldg l immerüberzug , E ß  und Kochge 
sch i r r aus r a u h e m , V o r r a t s  und Kochgesch i r r aus fe inerem Ton, d a r u n t e r z. B. 
I i o n i g t ö p f e , ein und zweihenkl ige K r ü g e versch iedener F o r m ; Tr inkgesch i r r mit 
schwarzem Ueberzug , T e r r a k o t t e n u n d L a m p e n schl ießen sich an. 

Aehnl i che Dat i e rungsmög l i chke i t en wie die K e r a m i k geben die G l ä s e r , 
wenn die zeit l ichen A b g r e n z u n g e n auch hier nicht so eng sind. Millefiori , blaue 
und braune Gläser u n d die m a s s e n h a f t fabr iz ier te b laugrüne W a r e (z. B. aus 
dem um 100 da t ie r ten Grab von Plan ig ) des ers ten J a h r h u n d e r t s s tehen im Ge
gensa tz zur durchsichtig he l lg rünen W a r e der spä te ren Zeit. Die Stücke der 
mit t le ren und spä te ren Kaiserzei t sind dann durch ih re F o r m e n geschieden. Die 
drei S c h r ä n k e mit Gläsern geben einen gu ten Ueberb l ick übe r die rhe in ische Glas
indust r ie , die sich aus kleinen A n f ä n g e n ja zu g r o ß e r Blüte entwickel t und 
schließlich die südl iche über f lüge l t ha t . 

W e n i g e r gu t als bei der T o p f  und Glasware ist noch bei der M e t a l l 
i n d u s t r i e ein E n t w i c k l u n g s g a n g fes tzulegen. H i e r sind die Stücke nach den 
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einzelnen A r t e n geordne t , u n t e r denen die H e d d e r n h e i m e r Eimer , eine Wies 
badener Kasserol le u. a. wei te rh in b e k a n n t sind. Schlüssel , Sch loß  u n d K a s t e n 
beschläge, H e n k e l a t t a c h e n , f igür l iche Griffe , Spiegel, Toi l e t t enge rä t e , W a g e n , 
ärzt l iche I n s t r u m e n t e , Fibeln und Ringe schl ießen sich aus dem K u n s t g e w e r b e an. 
Figür l iche B r o n z e n lassen z. T. deut l ich den U n t e r s c h i e d i ta l ischgal i ischer und 
provinzia l  rhe in ischer H e r k u n f t erkennen . O f t f inden sich d a r u n t e r Genien u n d 
besonders M e r k u r , der — als V e r k l e i d u n g des W o t a n ? — wei tgehend ve reh r t 
worden ist. A u s rel igiösem Kul te s t a m m e n auch die H e d d e r n h e i m e r Dol i chenus 
pla t te (und B r u c h s t ü c k einer zwei ten) und eine kleine J u n o aus Kaste l . Viel
leicht dem F a h n e n h e i l i g t u m eines Mainzer Kastel ls g e h ö r t e u r s p r ü n g l i c h die 
H ä l f t e einer m o n u m e n t a l e n , doppel f lügl igen B r o n z e t ü r von St. Alban in M a i n z 
an. Sie ist durch A u f s e t z e n au t Glas u n d A b r ü c k e n von der W a n d ih re r al ten 
räuml ichen W i r k u n g wenigs tens wieder a n g e n ä h e r t . 

Auf die im Großbe t r i eb a rbe i t ende Ton , Glas u n d B r o n z e i n d u s t r i e fo lgen 
K l e i n  u n d H a u s g e w e r b e . Die Art , wie die zah l re ichen Geschir r te i le 
verwende t wurden , i l lustr ieren Grabs te ine und ande re Reliefs . Die Einze l s tücke 
sind im Original , die Steine in A b b i l d u n g e n gegeben ; sie werden durch zwei 
P f e r d e k o p f m o d e l l e mit Z a u m z e u g ergänz t . I n das H a u s f ü h r e n uns die Gerä te 
der F r a u e n a r b e i t mit S t o f f r e s t e n und einem W e b s t u h l m o d e l l , sowie F a ß h a h n e n 
u n d Löffe l , z u m H a n d w e r k E i s e n w e r k z e u g e wie S c h u s t e r h a m m e r , Schmiede 
zangen, N a g e l a m b o ß , Maurerke l l e u n d  h a m m e r u n d H o h l m e i ß e l . Sie alle lassen 
ersehen, wie prak t i sche F o r m e n sich durch J a h r h u n d e r t e bis auf den heu t igen 
T a g erha l ten haben . Das Gleiche gilt von l andwi r t s cha f t l i chen S t ü c k e n von der 
Sense bis zur H a n d m ü h l e aus Basal t lava. 

Ein altes Model l der Caesa rb rücke von Cohausen , nach der b e k a n n t e n Bau
beschre ibung hergestel l t , ist hier zwischen den S c h r ä n k e n u n t e r g e b r a c h t (ent
sp rechende B r ü c k e n p f o s t e n s tehen im T r e p p e n h a u s ) . 

D e n Sch luß des R a u m e s behe r r sch t zunächs t das Model l des L e g i o n a r s . 
Einze l iunde u n d wei tere Model le u n d A b g ü s s e w a r e n schon v o r h e r an den W ä n 
den und S c h r ä n k e n u n t e r g e b r a c h t (Benef iz iar ierabzeichen, l i tuus aus Flörshe im, 
Capr icorn , vexi l lum vom Zugman te l , Schwer t sche ide aus W i e s b a d e n u. a.). 

Zu beiden Seiten des Model ls setzt d a n n die t o p o g r a p h i s c h e A u f 
s t e l l u n g ein. Auf der einen Seite alte F u n d e aus H e d d e r n h e i m und aus dem 
n ä h e r l iegenden Maintal , g e g e n ü b e r Kaste l l  u n d G r ä b e r f u n d e aus H o f h e i m u n d 
zwar aus der Zeit des Steinkastel ls . Auf der ande ren Seite zwei O fen mo d e l l e u n d 
die verschiedenen P r o d u k t e aus der Zentra lz iegele i des o b e r g e r m a n i s c h e n H e e r e s 
in Nied, wei te rh in F u n d e von der St r aßens t a t i on auf der R e n t m a u e r bei W i e s 
baden und aus den bäuer l ichen Niede r l a s sungen bei Bogel (Kreis St. G o a r s h a u 
s e n ; mit römischem u n d g e r m a n i s c h e m Geschir r aus demselben Kel ler ) und aus 
der n ä h e r e n U m g e b u n g von W i e s b a d e n u n d dem R h e i n g a u . 

Zwischen den Schränken i l lustr ieren zwei Modelle, wie die B a u a r t der U m 
wal lung eines Holzerdkas te l l s spä te r in Stein u m g e s e t z t w u r d e . 

Diese Model le u n d die F u n d e aus H e d d e r n h e i m u n d H o f h e i m leiten schon 
zu dem fo lgenden R a u m ( X V I ) über , der die F u n d e des L i m e s birgt , soweit 
er durch Nassau l äuf t . Die ewig gle ichar t ige F u n d m a s s e der Limeskas te l l e u n d 
 t ü r m e wird zu lebendiger W i r k u n g geb rach t durch die in g r o ß e n P l a n k ä s t e n auf 
g e h ä n g t e n Grundr i s se aus dem Limeswerk , die wieder durch die Uebers ich ts 
b lä t ter aus den S t r e c k e n h e f t e n — soweit ersch ienen — z u s a m m e n g e f a ß t u n d in 
ihrer L a g e im Gelände er läu te r t werden . Das ganze g r o ß e Sys tem der G r e n z f ü h r u n g 
des P f a h l g r a b e n s vom Rhein bis zur D o n a u und zugleich eine ver sch iedenfa rb ig 
angeleg te Geschichte der einzelnen E t a p p e n der römischen O k k u p a t i o n s g e s c h i c h t e 
im rech ts rhe in i schen Süddeu t sch l and mit dem römischen S t r a ß e n n e t z geben dann 
die im M u s e u m gefe r t ig ten E i n t r a g u n g e n in eine Gäblersche S c h u l w a n d k a r t e von 
Süddeu t sch land . Einze lausschni t t e , die das engere H e i m a t g e b i e t be t re f fen , 
sind noch in einer K a r t e von Nassau 1:100 000 u n d in einer Rel i e fka r t e 
(1:25 000 W i e s b a d e n und U m g e b u n g ) u n d Model len (L imes bei P o h l und Ober 
t i e fenbach) gebrach t . Leider m u ß t e n bei diesen beiden die zeitlich a u f e i n a n d e r 
fo lgenden B a u a b s c h n i t t e der G r e n z w e h r in e i n Modell z u s a m m e n g e d r ä n g t wer
den, doch geben zugehör ige T e x t e über die E n t w i c k l u n g von der t u r m b e s e t z t e n 
S t r a ß e bis zu W a l l u n d Graben A u s k u n f t . Die Anlage der beiden Kemele r E r d 
schanzen und des Marienfe l se r Kaste l lbades sind durch Model le des Museums , 
ein L i m e s t u r m durch ein Modell der Reichs l imeskommiss ion und die P o r t a prae
tor ia der Saa lburg durch ein von der S a a l b u r g v e r w a l t u n g gelegent l ich der H u n 
d e r t j a h r f e i e r ges t i f te tes Gebilde veranschau l ich t . 

V o m Limes raum geht der Besuche r zurück durch den g r o ß e n Saal, u m sich 
an dessen ande rem E n d e in R a u m X V I I — X I X den t o p o g r a p h i s c h geordne ten 



- 40 -

F u n d e n a u s W i e s b a d e n u n d H o f h e i m zuzuwenden . Die römische 
H i n t e r l a s s e n s c h a f t aus W i e s b a d e n ist zeitlich in zwei Gruppen und R ä u m e geschie
den, F r ü h z e i t bis H a d r i a n ( A u f g a b e des Kastel ls auf dem H e i d e n b e r g ) in R a u m 
X V I I und zweites bis vier tes J a h r h u n d e r t in R a u m X I X . H i e r a n schl ieß t sich 
d a n n wei te rh in die merowing i sch  f r änk i s che Per iode , aus dem Spä t römischen sich 
herausen twicke lnd , an. Die beiden W i e s b a d e n e r R ä u m e sind g e t r e n n t durch die 
F u n d e aus dem E r d l a g e r von H o f h e i m ( R a u m X V I I I ) , das zeitlich den 
f r ü h e r e n A n l a g e n v o n W i e s b a d e n parallel geht . 

Die mil i tär ische Anlage auf dem H e i d e n b e r g gab ursp rüng l i ch der C i v i l 
n i e d e r l a s s u n g im Salzbachta l den H i n t e r g r u n d ihrer Exis tenz , später , nach 
Auf las sen des Kastells , die f inanziel le A u s b e u t u n g s m ö g l i c h k e i t der heißen Quel
len. Die Siede lung des ers ten J a h r h u n d e r t s bis zum B a t a v e r a u f s t a n d im J a h r e 69 
wird durch die zahre ichen F u n d e der nach der K a t a s t r o p h e oben planier ten M o o r 

Abb. 4 
Schicht, vor allem durch die M ü n z e n und die prachtvol l erha l tene Sigillata und 
die belgische W a r e , die an zahl re ichen Stellen dler heu t igen inneren Stad t zu T a g 
ge t r e t en sind, d o k u m e n t i e r t , u n d gerade hier ist durch die Möglichkei t , die F u n d 
masse mit einem durch die Geschich te über l i e fe r ten D a t u m in Vergleich zu brin
gen, ein E c k p u n k t der D a t i e r u n g am Rhein gegeben. W a s über der Brandsch ich t 
von G9 liegt, g e h ö r t eben spä t e re r Zeit an. 

V o n den Kaste l len aus der Frühze i t sind n u r einige Grabens tücke erhal ten . 
E r s t das S t e i n k a s t e 11 ist in seinen wesent l ichs ten Bau ten e ingehender un te r 
such t worden . Das P r a e t o r i u m ist in einem Sondermode l l rekons t ru ie r t , die Bau
ar t des Gelasses u n t e r dem Sacel lum noch einmal f ü r sich zur A n s c h a u u n g ge
brach t , auch der e igenar t ige rech teck ige W a s s e r b e h ä l t e r hin te r der fabr ica . Ge
g e n ü b e r dem Gesamtmode l l sind die F u n d e aus dem Kastel lgebiet ausgestel l t , un te r 
denen sich der Leg iona r she lm, eine T o n m a s k e u n d einige Bronze f igu ren heraus 
heben. Die f ü r die D a t i e r u n g m a ß g e b e n d e n M ü n z e n sind gesonder t a u f g e h ä n g t . 
Eine eigene Vi t r i ne haben auch das Or ig ina lb ruchs tück des t ra ian ischen und die 
A b g ü s s e des nach Berl in ge lang ten ganz erha l tenen vespas ianischen Mili tärdi
p loms b e k o m m e n . Die Ziegels tempel sind von besondere r Bedeu tung , denn die der 
I., V I I I . , X I V . u n d X X I . Leg ion weisen in die J a h r e u n m i t t e l b a r nach dem Chat
t enkr i eg des J a h r e s 83, in denen das Kastel l von der I I I . D a l m a t e r c o h o r t e err ich
te t wurde . Diese ha t in einer noch nicht g e f u n d e n e n Ziegelei in der nähe ren U m 
g e b u n g geziegelt , w ä h r e n d die sie ablösende I I . R a e t e r c o h o r t e ihren Bedarf aus 
den Ziegeleien in Nied gedeck t zu haben scheint , die im J a h r e 00 oder kurz nach
her von der X X I I . Legion ü b e r n o m m e n wurden . 
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Berei ts die T r u p p e n c laud i sch-neron i scher Zeit ha t t en zur Ausnutzung- der 
heißen Quellen B ä d e r ange l eg t ; von ihnen sind n u r k ü m m e r l i c h e Spuren er
kannt . Denn die g r o ß e n Anlagen am Kranzp la t z , deren E r b a u u n g d u r c h die 
Stempel der Ziegel," u n d die am Schü tzenhof , deren E r r i c h t u n g durch die Stempel 
der L e i t u n g s r o h r e aus Blei in die Zeit u n m i t t e l b a r nach dem C h a t t e n k r i e g gese tz t 
wird, haben alles Ael te re zers tör t . U m so besser t r a t en bei dem N e u b a u des Palas t 
hotels am K r a n z p l a t z die T h e r m e n domi t i an i scher Zeit in ih rem G r u n d r i ß zu 
T a g e (Model l ) . A n H a n d der Ziegels tempel l ießen sich auch viele A u s b e s s e r u n 
gen, U m  und A n b a u t e n (vor allem der H y p o k a u s t b ä d e r gegen die L a n g g a s s e zu) 
aus versch iedenen Zeiten e r k e n n e n ; durch M ü n z e n ergab sich, daß die Bäder 
noch im vier ten J a h r h u n d e r t benu tz t wurden . Eine U e b e r r a s c h u n g war die Fes t 
s te l lung einer Zelle f ü r koh lensau re Bäder . • 

Der Ueberb l ick über die E n t w i c k l u n g von W i e s b a d e n wird — wie schon ge
sagt —• durch die F u n d e des E r d l a g e r s v o n H o f h e i m ( R a u m X V I I I , 
Abb. 4) u n t e r b r o c h e n . A u c h hier haben wir eine durch die M ü n z e n zeit l ich fes t 
umr issene F u n d m a s s e , die auch eine g r ö ß e r e A n z a h l ge rman i sche r , von den 
R ö m e r n benu tz t e r Stücke enthäl t . Die nach G a t t u n g e n zusammenges t e l l t en F u n d e 
stellen ein wertvol les Stud ienmate r ia l dar. 

Als Befes t igung ist das Kastel l deshalb besonder s in te ressan t , weil es zeigt, 
wie die R ö m e r von der schemat i schen , d u r c h die mil i tä r i schen V o r s c h r i f t e n ge
gegebenen Anlage abwichen, wenn die Verhä l tn i sse , hier das Gelände, es e r f o r d e r t e n 
( P l a n t a f e l ) . V o n den Bau ten sind einzelne Anlagen r e k o n s t r u i e r t : Die P o r t a 
prae tor ia , um zu zeigen, wie aus der im L a n d e v o r g e f u n d e n e n Befes t igungswe i se 
die T e c h n i k des Rasenziegel u n d H o l z b a u e s und die V e r s c h i e b u n g der beiden 
M a u e r e n d e n am T o r sch räg gegen e inander ü b e r n o m m e n sind. Das K o m m a n 
d a n t e n h a u s (B innenhof mit uml iegenden R ä u m e n ) , ebenso ein F a c h w e r k b a u wie die 
Baracken , u n t e r denen die f ü r die Rei te r sich von denen f ü r die F u ß s o l d a t e n u n t e r 
scheiden lassen. V o n j enen ist eine Lagerze i le mit den sich darauf von beiden 
Seiten ö f f n e n d e n Baracken im Model l wiederherges te l l t . Je ein c o n t u b e r n i u m 
h a t t e einen Schlaf , einen W o h n  u n d W a f f e n r a u m u n d eine Laube , die sich auf 
die Lagergasse öf fne t e . 

In der A r t seiner K u l t u r gibt das Flo fhe imer E r d l a g e r bei seiner zeit l ichen 
Ste l lung eine E r g ä n z u n g s m ö g l i c h k e i t des Bildes der äl teren W i e s b a d e n e r Anlagen . 

R a u m X I X (Abb . 4) f ü h r t d a n n die Geschichte des r ö m i s c h e n W i e s b a d e n 
durch das 2.—4. J a h r h . for t . Die wenigen un te r der mit te la l te r l ichen u n d m o d e r n e n 
Stad t en tdeck ten Funds te l l en sind auf einem Plan z u s a m m e n g e t r a g e n u n d z. T. 
im Modell zur A n s c h a u u n g g e b r a c h t : M i t h r e u m , R u n d t e m p e l im Adle r t e r ra in , 
fünf verschiedene Schich ten von Badean lagen am Schü tzenhof und H e i d e n m a u e r . 
Diese in zwei Mode l l en : eines stellt den heu t igen Z u s t a n d des Stückes mit dem 
einzigen erha l tenen h a l b r u n d e n T u r m dar, das ande re gibt eine R e k o n s t r u k t i o n 
der M a u e r mit B a u g e r ü s t . Z u r völligen E r g ä n z u n g des Bildes ist das Model l einer 
spä t römischen S t a d t m a u e r l inks des Rheines auf den in Kaste l l Alzey g e w o n n e n e n 
Grund lagen au fgebau t , im Gegensa tz zur H e i d e n m a u e r mit Ziege lbändern durch 
schossen. H i e r waren denn auch z u m W i e d e r a u f b a u der W o h n b a u t e n unmi t t e l 
bar h in te r der M a u e r genügend A n h a l t s p u n k t e v o r h a n d e n , die in W i e s b a d e n 
auch beobach te t , aber doch n u r ger ing waren . Die G r ä b e r f u n d e zeigen den U e b e r 
g a n g von der Skelet t  zur B r a n d b e s t a t t u n g , das E i n d r i n g e n des C h r i s t e n t u m s 
m a c h t sich a u ß e r d e m auch in Beigaben wie in dem gläse rnen Fisch u n d in M ü n z e n 
mit dem C h r i s t u s m o n o g r a m m bemerkba r . Das V e r r o h e n der ke ramischen 
W a r e i l lustr ier t den al lmähl ichen Ver fa l l der , , römischen" K u l t u r u n d das A u f 
k o m m e n des einheimischen Elementes , u n d versch iedene Münzdepo t func l e sind 
Zeugen der S t ü r m e in der Zeit des Z u s a m m e n b r u c h s des Limes . Die T ö p f e r w a r e 
des 3.—4. J a h r h u n d e r t s k ü n d e t vol lends den Sieg der G e r m a n e n ü b e r die R ö m e r an. 

D a m i t t r e t en wir in die Räume , die die Res te m e r o w i n g i s c h  f r ä n 
k i s c h e r K u l t u r bergen ( X X — X X I I ) . A u c h hier zu n äch s t ein s y s t e m a 
t i s c h e r U e b e r b l i c k übe r den K u l t u r a p p a r a t : W a f f e n u n d Gerä te aus 
Eisen, K e r a m i k nach Gat tungen , Schnal len und Besch läge aus B r o n z e mit V e r 
z ierungen in versch iedener Techn ik , B r o n z e g e f ä ß e , S c h m u c k s t ü c k e aus Metall , 
Fr i t t und Bein, Gläser. Sie alle l iefern den Beweis, daß die spä t römische I n d u 
strie durchaus nicht rest los durch die G e r m a n e n vern ich te t w o r d e n ist, sonde rn 
großente i l s weiter arbe i te te und sich n u r auf den Geschmack der neuen H e r r e n 
umstel l te . 

Auch sind hier schon zwei t o p o g r a p h i s c h gesicher te Gräbe r ausgestel l t , aus 
Biebrich und Erbenhe im . Jenes ist von Bedeu tung , da es durch seine M i s c h u n g 
spä t römische r und rein f r ä n k i s c h e r F u n d e u n m i t t e l b a r in die Zeit des E i n d r i n g e n s 
der F r a n k e n gewiesen wird, dieses, da es, vo l lkommen beobach te t , wieder in situ 
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ausge leg t werden k o n n t e und zeigt, wie wicht ig auch die Fes t s t e l lung der Lage 
der einzelnen Stücke im Grabe ist. Zugleich wirk t es wie eine U n t e r l a g e z u r H e r 
s te l lung des im gleichen R a u m s t ehenden Model ls eines f r änk i schen Kriegers , 
(Abb . 4), das noch durch weitere W a f f e n m o d e l l e an der W a n d ergänz t wird. 
Schl ießl ich hat hier ein Model l des „ G r a u e n H a u s e s " in W i n k e l in seinem ersten 
B a u z u s t a n d nach P. Eichholz'st R e k o n s t r u k t i o n seinen Pla tz g e f u n d e n nebs t 
Lich tb i lde rn von heute , da es doch wohl in karol ingische Zeit gehör t . 

Die beiden n ä c h s t e n R ä u m e br ingen dann die t o p o g r a p h i s c h e A u f 
s t e l l u n g , der ers te die F u n d e aus W i e s b a d e n und nächs t e r U m g e b u n g , der 
zweite die aus dem übr igen Nassau . W ä h r e n d die a iamann i sche K u l t u r noch nich t 
sicher gegr i f f en werden kann (wohl weil sie der f r änk i schen zu sehr en t sp rach? ) , 
scheinen sich einige G r ä b e r als b u r g u n d i s c h (? ) ansp rechen zu lassen. W i e überal l 
sind die Verhä l tn i s se der f r ü h e n „ V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t " auch hier durchaus 
noch nicht res t los klar . D a n n s teht die f r änk i sche K u l t u r plötzl ich gre i fba r vor uns. 

Leider sind die zahl re ichen Gräber von WiesbadenSch ie r s t e in zum g r ö ß t e n 
Teil nicht ause inande r geha l ten worden , so daß eine chrono log i sche A u s w e r t u n g 
einzelner geschlossener F u n d e nicht m e h r möglich ist, sondern n u r in der Ge
samtmasse . D a n a c h sind die Gräber fe lde r in der ganzen f r änk i schen Zeit in Be
n u t z u n g geblieben. A u c h chris t l iche B e s t a t t u n g e n werden durch Grabste ine 
mit g e r m a n i s c h e n P e r s o n e n n a m e n erwiesen. 

Die V e r t e i l u n g der f r ä n k i s c h e n F u n d e gibt wicht ige Aufsch lüsse zur S i e 
d e 1 u n g s g e s c h i c h t e ( K a r t e von Nassau 1:300 000 und Rel ie fka r t e der U m 
g e b u n g von W i e s b a d e n 1:25 000): W ä h r e n d das in römischer Zeit kult ivier te 
Gebiet des Rhe in  und M a i n g a u s (dar in der spätere K ö n i g s u n d e r g a u ! ) von den 
F r a n k e n so fo r t ganz besiedelt w u r d e (die vielen O r t e auf  h e i m ! ) , sind im inneren 
Nassau z u n ä c h s t n u r die mili tär isch wicht igen T a l ü b e r g ä n g e (Ems, Diez, 
Dehrn , L ö h n b e r g , s icher auch L i m b u r g an der L a h n , D a u b o r n im W ö r s b a c h t a l ) 
mili tär isch besetz t worden . Die wei tere Besiede lung des inneren L a n d e s brach te 
o f f e n b a r erst die karol ingische Zeit. Die U n t e r s u c h u n g e n zu diesem wicht igen 
P r o b l e m sind gerade im Fluß , und die an sich schon er f reu l iche Fül le an Mater ia l 
m ü ß t e noch durch gu t beobach te te s bere icher t werden . Spä t e r hat dann die chris t
liche L e h r e den Beigaben in den Gräbe rn ein E n d e berei tet , und die F u n d e aus 
den Niede r l a s sungen sind al lzuspärl ich, da sie un te r den heut igen Städ ten und 
D ö r f e r n l iegen. 

D e r eben zu rückge leg t e kurze Gang' durch die S a m m l u n g e n zeigt, wie das 
M u s e u m durch die L a g e seines Arbei t sgebie tes an zahlre ichen P r o b l e m e n der 
V o r  u n d F r ü h g e s c h i c h t e t e i ln immt . Zu deren L ö s u n g hat es als L o k a l m u s e u m 
die A u f g a b e , das Mater ia l aus seinem Bereich z u s a m m e n z u t r a g e n , um es den 
g r ö ß e r e n Ges ich t spunk ten n u t z b a r zu machen . Allerdings wird es — schon f r ü h e r 
nie al lzusehr mit Mit te ln ausges ta t t e t — un te r den augenbl ickl ichen Verhä l tn i s sen 
sich vol lends darauf besch ränken müssen , nur die unmi t t e lba r ge fäh rde t en Reste 
zu re t ten . Nach den F o r d e r u n g e n der F o r s c h u n g g r ö ß e r e U n t e r s u c h u n g e n anzu
stellen, dazu wird es in a b s e h b a r e r Zeit k a u m in der L a g e sein, wenn ihm nicht 
pr ivate Hil fe m ä c h t i g u n t e r die A r m e grei f t . 

D a g e g e n t r i t t auch hier m e h r und m e h r die Pf l ich t in den V o r d e r g r u n d , 
das In te res se f ü r die Ergebn i s se der Arbe i ten in wei tes ten Kreisen zu wecken und 
die S a m m l u n g e n durch V o r t r ä g e und F ü h r u n g e n dem weiteren Pub l ikum zu er
schließen. Vielleicht l äß t sich dann auch einmal die H e r a u s g a b e eines Kata loges 
ermögl ichen , nach dem seit l angem ein l ebhaf tes Bedür fn i s besteht . 

F. K u t s c h. 

L I T E R A T U R . 
Z u r Geschich te der 8, Legion . 

A n der Univers i t ä t F r e i b u r g i. Br. ist 
eine Dokto rd i s s e r t a t i on von E r n s t 
C 1 o t z über die Geschichte der Legio 
V I I I A u g u s t a zur A n n a h m e gelangt 
(Ref. Prof . Fabr ic ius ) , die in Maschi 
nensch r i f t von der dor t igen Universi
tä t sb ib l io thek und der Staa t sb ib l io thek 
in Berlin ent l iehen werden kann . Der 
Ver fa s se r ge langt zu fo lgenden E r g e b 
nissen : 

Die 8. Legion gehör t e zu den T r u p 
pen, die Cäsar 58 v. Chr. in seinen Pro 
vinzen vor fand . Sie w a r u n t e r ihm an 
allen wesent l ichen K a m p f h a n d l u n g e n 
des gall ischen und des Bürge rk r i egs be
teiligt und w u r d e im H e r b s t 45 v. Chr. 

' in Casil inum angesiedel t . I m H e r b s t 44 
I v. Chr. von Octav ian e rneu t zu den 
j W a f f e n ge ru fen und als t ak t i scher Ver

band wieder hergestel l t , k ä m p f t sie in 
I der Schlacht bei M u t i n a mit. Nach der 


