
HANS-ECKART JOACHIM

Ein Hugelgraberfeld der Jtingeren Hunsrtick-Eifel-Kultur 

von Brachtendorf, Kreis Cochem

Zum Friihlatene im Rheinland

1.1 Einleitung

Im Bereich der nach Siidosten zur Mosel hin abfallenden Kaisersescher Hochflache 

liegt am Brohlbach die kleine Gemeinde Brachtendorf1. Innerhalb ihrer Gemar- 

kung befand sich im Westen das hier vorgefiihrte Graberfeld. Im Siiden ist der 

Verlauf der Romerstrafie Marberg - Kaisersesch knapp siidlich einer gallo- 

rbmischen Tempelanlage belegt, aus deren Umgebung auch zwei neolithische 

Steinbeile stammen (Bild I)2. Ahnliche antike Besiedlungsspuren kennt man im 

naheren Umkreis aus den Gemarkungen von Eulgem, Hambuch, Roes und 

Wirfus3.

1.2 Grabung

Da das Hiigelgraberfeld neben Bassenheim, Bell, Briedel, Oberkostenz und Mayen 

zu den wenigen ganz oder fast ganz gegrabenen im Ostflligel der Hunsrtick-Eifel- 

Kultur gehbrt, ist seine Vorlage — besonders zur Erorterung verschiedener kultu- 

reller und chronologischer Fragen — gerechtfertigt, wenn auch gewisse Beobach-

1 Die Gemeinde- und Kreisbenennungen richten sich nach dem Stand v o r der Verwaltungs- 

reform, die hauptsachlich ab 1. 1. 1968 in Kraft ist.

2 Tempelanlage: Bonner Jahrb. 131, 1926, 360 Nr. 11; ebd. 133, 1928, 260 Nr. 4; ebd. 134, 1929, 

143 Nr. 4, 150 Nr. 21, 166, 175 u. 177; J. Hagen, Romerstraften der Rheinprovinz2 (Bonn- 

Leipzig 1931) 313; Bonner Jahrb. 140/141, 1936, 463. — Steinbeile: Bonner Jahrb. 134, 1929, 163.

3 Eulgem-. Hagen, Fiihrer Mayen (Mayen 1909) 10 u. 12; L. Brink, Die Niederlassungen in Mayen 

(Mayen 1910) 14; P. Horter, Mannus 10, 1919, 240 Abb. 10; Bonner Jahrb. 128, 1923, 140 

Nr. 4; ebd. 130, 1925, 324 Nr. 15; Hagen a. a. O. (siehe Anm. 2) 266 u. 314; H.-E. Joachim, 

Die Hunsrtick-Eifel-Kultur am Mittelrhein. Beihefte d. Bonner Jahrbiicher Bd. 29 (Koln-Graz 

1968) 167. - Hambuch-. Bonner Jahrb. 128, 1923, 136 Nr. 2, 140 Nr. 3, 144; ebd. 129, 1924, 

270 f.; ebd. 130, 1925, 316 Nr. 3, 324 Nr. 15, 339 f.; ebd. 133, 1928, 260 Nr. 3, 285; ebd. 134, 

1929, 143 Nr. 3, 150 Nr. 21, 163 Nr. a, 164 f. u. 173 f.; Hagen a. a. O. (siehe Anm. 2) 314; 

Bonner Jahrb. 148, 1948, 323 Nr. c, 355 f. mit Abb. 14 u. Taf. 58; W. Dehn, Bonner Jahrb. 151, 

1951, 93 Nr. 22; C. Ankel, Grab- und Bestattungsbrauch in urgeschichtlicher Zeit. Kleine 

Museumshefte Bonn Nr. 4 (Dusseldorf 1967) 27 Abb. 8; K.-V. Decker, Die Jtingere Latenezeit 

im Neuwieder Becken. Beih. 1 d. Jahrb. f. Gesch. u. Kunst d. Mittelrheins u. seiner Nachbar- 

gebiete (Neuwied 1968) 110 ft.; J. Driehaus, Archaologische Radiographic. Archaeo-Physika 4 

(Dusseldorf 1968) 73 f. mit Taf. 4-5; Joachim a. a. O. 167. — Roes: Bonner Jahrb. 140/141, 

1936, 496; ebd. 142, 1937, 217 Abb. 7. - Wirfus: Joachim, Bonner Jahrb. 170, 1970, 36 ft.
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1 Fundkarte von Brachtendorf und Umgebung. - MaBstab 1 : 25000.

tungsmangel vorliegen4 5. Wegen geplanter Rodungs- und Planierungsarbeiten 

mufite es namlich rasch in der letzten Aprilwoche 1925 vom Rheinischen Landes- 

museum Bonn untersucht werden. Das heute verschwundene, aus 22 Hiigeln 

bestehende Graberfeld lag unmittelbar nordlich der Strabe Zettingen - Brachten

dorf, bei H 361 in der Flur 1, ?Oberwaldc, Gewann "Oberbiischc, auf einem breiten, 

west-dstlich abfallenden Hohenriickens.

4 Bell (SIM) hat Driehaus nach W. Rest (Bonner Jahrb. 148, 1948, 133 If.) erneut bearbeitet 

(Bonner Jahrb. 166, 1966, 1 ff.); Bassenheim (KO), Briedel (ZEL) und Oberkostenz (SIM) sind 

bisher nicht zufriedenstellend oder gar nicht publiziert, was vom Verf. a. a. O. erfolgen soli; 

zu Mayen (MY) und Bell (SIM) siehe S. 76 ff. u. S. 82 If.

5 Bonner Jahrb. 131, 1926, 355. 371 f. 373 Nr. b; Hagen a. a. O. (siehe Anm. 2) 314; H. Amberger, 

Mannus 24, 1932, 420 ff. mit Abb. 7,4; 9,1.3.6; 12,4 u. 13,1-2; H. Koethe, Trierer Zeitschr. 14, 

1939, 140; Dehn, Kreuznach. Kat. West- u. Siiddt. Altertumssammlungen 7 (Berlin 1941) Teil 2, 

151 Liste 11 A 3; H. Behaghel, Die Eisenzeit im Raume des Rechtsrheinischen Schiefergebirges 

(Wiesbaden 1949) 68 Anm. 200; K. Tackenberg, Fundkarten zur Vorgeschichte der Rheinprovinz. 

Beihefte d. Bonner Jahrbiicher Bd. 2 (Bonn 1954) 54 Nr. 54 u. 60 Nr. 33; G. Mahr, Die 

Jiingere Latenekultur des Trierer Landes. Berliner Beitr. z. Vor- u. Friihgeschichte 12 (Berlin

1967) 211; Driehaus, Rheinische Urgeschichte. Kunst und Altertum am Rhein Nr. 16 (Dusseldorf

1968) 25 Abb. oben links; Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 125. 166. 259. 263. 287 f. mit Taf. 28 C 

u. 29 C; 294 mit Taf. 41 B u. 42 B; Bonner Jahrb. 169, 1969, 552. - Im Gegensatz zu den 

bisherigen Literaturangaben hat nach Auskunft des Katasteramtes Cochem vom 13. 8. 1970 die 

(iibergeordnete) Flur 1 des Fundortes auf Grund einer Katasterurkunde aus dem Jahre 1832 

und des Mefitischblattes 1 : 25 000 Kaifenheim 3318, Ausgabe 1894, die Bezeichnung ’Oberwald', 

eine (untergeordnete) Gewann innerhalb Flur 1 den Namen ’der Oberbtisch'.
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-361 m u N.N

0K0 rp e rgrab Brandgrab • Gefafte <Steinsetzung

2 Brachtendorf, Kr. Cochem. Hiigelgraberfeld. Befunde und Funde. — MaBstab 1 : 800.

Die Hligel warden in gezielten Zentral-Schnitten ergraben, wobei man die zu 

erwartende Bestattung meist antraf, ohne daft auf mogliche — fiir diese Zeit zwar 

ungewohnliche - Hugelkonstruktionen oder zwischen den Hiigeln liegende Flach- 

graber geachtet werden konnte (Bild 1-2)6.

6 Die Funde sind im Rhein. Landesmus. Bonn inventarisiert unter Nr. 31117—31143 (Hiigel 1: 

31117-118 - 2: 31119 - 3: 31120-122 - 4: 31123-124 - 5: 31143 - 6: 31125 - 7: 31126 -
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1.3 Befunde u n d Funde

H ii g e 1 1 : Dm. 11,2 m. 0,9 m unter Oil. in gewachsenem Boden ein von Leichenbrand 

und Holzkohle umgebenes GefaB; Lage der Schale unbekannt. - Flaschenartiges GefaB 

von hellbrauner geglatteter Oil., auf Schulteransatz feines Gitterband, Handware (Hdw.), 

H. 12,6 cm Bild 3,1); - Schale von brauner, geglatteter Ofl., Hdw., H. 7,2 cm (Bild 

3,2).

H ii g e 1 2 : Dm. 10,6 m. 0,75 m unter Ofl. W-O orientierte 0,9 x 1,9 m groBe Grabgrube 

mit Holzresten, Skelett vergangen; nbrdlich Grabmitte ein GefaB. - Flaschenartiges GefaB 

von rbtlichbrauner Ofl., bis Bauch geglattet, darunter gerauht, auf Schulteransatz nach 

links laufendes Winkelband in Riefentechnik, Hdw., H. 16,7 cm (Bild 3,3).

H ii g e 1 3 : Dm. 8,4 m. 0,27 m unter Ofl. Fragmente dreier Gefafie ohne Brandreste. - 

Flasche von gelbbrauner Ofl., bis Bauchumbruch geglattet, darunter gerauht, auf Hals 

zwei Horizontalrippen mit sechsfachen, gering eingetieften Dreierdellen, auf Schulter

ansatz tiefes Riefenband, Hdw., H. 40 cm (Bild 4,3); - Napf von rotlichbrauner Ofl., 

auBen grob gerauht, innen iiberglattet, Tupfenrand, Hdw., H. 11 cm (Bild 4,2); - 

Fragmente einer Schale von fein gemagertem braunem Ton und hellbrauner, auBen und 

innen geglatteter Ofl., Sekundarbrandspuren und zwei alte Flicklocher unterhalb des 

Randes, Drehscheibenware (Dsw.), Randdm. 20 cm (Bild 4,1). — Es diirfte sich um ein 

Brandgrab handeln.

H ii g e 1 4 : Dm. 12,4 m. 1 m unter Ofl. in Hiigelschiittung (?) GefaB und Schalchen. — 

GefaB von brauner geglatteter Ofl., auf Schulter achtmal verschieden ’gefiillte', stehende 

Dreiecke in tiefer Rillentechnik, Hdw., H. 13,5 cm (Bild 3,5); - Schalchen von brauner, 

auBen und innen geglatteter Ofl., Hdw., H. 4,5 cm (Bild 3,6). - Angeblich Brandgrab.

H ii g e 1 5 : Dm. 10,2 m; H. 0,9 m. Nahe Hiigelmitte 0,4 m unter Ofl. W-O orientierte, 

0,6 x 2,25 m groBe Grabgrube mit Holzsargspuren; keine Beigaben.

H ii g e 1 6 : Dm. 9 m; H. 0,55 m. Nahe Hiigelmitte 0,4 m unter Ofl. NNW-SSO orien

tierte, 1 x 2,9 m groBe Grabgrube; im NW GefaB. - Flaschenartiges GefaB von brauner 

geglatteter Ofl., auf Schulteransatz hangende ’gefiillte' Dreiecke in feiner Riefentechnik, 

Hdw., H. 15 cm (Bild 3,7); - Fragmente eines umlaufend dreifach gerippten Bronze- 

ringes, Dm. 6,5 cm (Bild 3,8). - Lage des Ringes im Grab unbekannt.

H ii g e 1 7 : Dm. 11,4 m; H. 0,9 m. 0,3 m unter Ofl. NNW-SSO orientierte 1 x 2,4 m 

groBe Grabgrube; in Mitte Flaschchen. — Flaschchen von dunkelbrauner geglatteter Ofl., 

auf Hals-Schulterzone fliichtig geritzte, an Horizontallinie hangende ’gefiillte' Dreiecke, 

Hdw., H. 12,2 cm (Bild 3,4).

H ii g e 1 8 : Dm. 8 m; H. 0,4 m. 0,17 m unter alter Ofl. Brandreste ohne Beigaben, da- 

neben Feldsteinsetzung von 0,4 m Dm.

H ii g e 1 9 : Dm. 12 m, H. 0,65 m. ’Grube' von 1,5 m Dm. und 0,2 m Dicke mit Asche 

und Leichenbrand; keine Beigaben. — Es handelt sich wohl um ein Brandflachen- oder 

Scheiterhaufengrab.

10: 31130-131. 142 - 11: 31127-129 - 12: 31132 - 13: 31137 - 14: 31133-136 - 15: 31138 - 

19: 31141 — 20: 31140 — 21: 31139). — Leichenbrande sind nur in einigen Stricken erhalten; 

Skelette waren meist vergangen. - Nachfolgende Angaben u. Plan Bild 2 nach Notizen im 

Skizzenbuch 20 d. Rhein. Landesmus. Bonn. - Die Zeichnungen und Plane fertigte K. Riede- 

Klutmann; die Wiederherstellung vieler Gefafie von Brachtendorf, Karhch und Wesseling 

besorgte Herr R. Meissner, Rhein. Landesmus. Bonn.



Ein Htigelgraberfeld der Jiingeren Hunsruck-Eifel-Kultur von Brachtendorf 63

3

1-2 Grab 1; 3 Grab 2; 4 Grab 7

Brachtendorf, Kr. Cochem.

5-6 Grab 4; 7-8 Grab 6.

Maftstab 1 : 3.

1-7 Tongefafie; 8 Bronze.
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H Li g e 1 10: Dm. 7,2 m, stark verschleift. 0,25 m unter Ofl. ’Grube‘ von durchschnitt- 

lich 1,3 m Dm. und 0,15 m Tiefe, in den gewachsenen Boden reichend; mit Brandresten, 

Flaschenscherben, Bronzeringfragmenten und Eisenresten. — Fragmente einer Flasche von 

fein gemagertem rotlich-grauem Ton und hellbrauner Ofl., diese bis Bauchumbruch ge

glattet, darunter gerauht, auf Schulteransatz fliichtiges Riefenband Liber Horizontalriefe, 

Hdw., H. etwa 44 cm (Bild 5,3); - Fragment eines profilierten Bronzeringes mit Ritz- 

verzierung, Brandspuren (Bild 5,1); — Fragment eines Bronzeringes mit Petschaftenden, 

Brandspuren (Bild 5,2); — Fragmente einer eisernen Fibel und einer eisernen Lanzenspitze 

(verschollen). — Es handelt sich hier um ein Scheiterhaufengrab.

H Li g el 11: Dm. 10,8 m; H. 0,65 m. 0,27 m unter Ofl. NNW (Kopf) - SSO orien- 

tierte, 1,15 x 2,8 m groBe Grabgrube mit geringen Holz- und Skelettspuren; im SO eine 

Flasche, im NW zwei Bronzeringe. - Flasche von schwarzbrauner Ofl., Oberteil geglattet, 

Unterteil gerauht bis knapp uber dem Boden und die Vertikalstreifen, auf Schulteransatz 

schrages Ritzband, Hdw., H. 29,6 cm (Bild 6,3); - zwei Bronzearmringe mit auBen um- 

laufender, schrag gekerbter Mittelrippe, Dm. 6,6 cm (Bild 6,1-2).

Hu gel 12: Dm. 8,6 m; H. 0,47 m. Grab mit GefaB, darum Leichenbrand gelegen; 

Lage der Fibel unbekannt. — Flaschenartiges GefaB von gelbbrauner Ofl., diese bis Bauch

umbruch geglattet, darunter gerauht, auf Schulteransatz nach rechts geneigtes Kammstich- 

band, starke Sekundarbrandspuren auf Boden, Unterteil und einer Seite des GefaBes, 

Hdw., H. 20,5 cm (Bild 6,4); Fragment einer Bronzefibel mit innerer Sehne (Bild 6,5). — 

Schiittung des Hiigels 12 Liberdeckte die von Hiigel 11; das Grab war auf der Sohle von 

Hiigel 11 angelegt.

H Li g e 1 13: Dm. 5,2 m; stark verschleift. 0,2 m unter Ofl. Brandreste und Scherben. — 

Schale von feinem gelbem Ton und geglatteter Ofl., starke Sekundarbrandspuren, Dsw., 

H. 8,1 cm (Bild 6,7); — Schulterscherbe von brauner geglatteter Ofl. mit feinem Gitter

muster in Riefentechnik, Hdw. (Bild 6,6), sowie weitere Scherben, zum Teil mit starken 

Sekundarbrandspuren, wohl von Flasche.

H Li g e 1 14: Dm. 11,6 m; H. 0,65 m. 0,27 m unter Ofl. W-O orientierte 0,9 x 2,4 m 

groBe Grabgrube; im W Eisenreste, im O GefaB (verschollen). - Zwei eiserne Lanzen- 

spitzen (Bild 7,1-2); - eisernes Fibelfragment mit gerundetem Biigelausschnitt und sechs- 

schleifiger Spirale (Bild 7,3) 7; - Fragmente eines eisernen Hiebmessers (Bild 7,4).

H Li g e 1 15: Dm. 3,4 m. 0,2 m unter Ofl. Brandgrab mit Holzkohle, Leichenbrand und 

Scherben. — Fragment eines groben Napfes von rotlichbrauner Farbe, innen iiberglattet, 

auBen rauh, Sekundarbrandspuren, Hdw., H. 16,8 cm (Bild 7,6).

H Li g e 1 16: Dm. 8,4 m, sehr flach. In Mitte Raubloch; nicht gegraben.

H ii g e 1 17: Dm. 8 m, sehr flach. In Mitte Raubloch; nicht gegraben.

H Li g e 1 18: Dm. 9,6 m, nicht fertig gegraben; ’wahrscheinlich Skelettgrabh

H ii g e 1 19: Dm. 8,6 m. 0,3 m unter Ofl. Grab mit Holzkohle, Leichenbrand und Scher

ben. - Grober Napf von rbtlichbraunem Ton, innen iiberglattet, auBen rauh, Sekundar-

7 Fiir die Besorgung einer Rontgenaufnahme der Fibel sowie fur viele Hinweise und Anregungen 

zu diesem Artikel danke ich Herrn Dr. A. Haffner, Trier, sehr herzlich. — Fiir die Anfertigung 

von Rontgenaufnahmen bei Karlicher (Bild 16,2a; 17,6-7; 18,1.3) und Wesselinger Eisenfunden 

(Bild 21,1.6.9.11-12; 22,3-4; 24,2) danke ich Herrn Dipl. Chem. D. Ankner, RGZM. Mainz, 

ebenfalls sehr.
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4 Brachtendorf, Kr. Cochem. Grab 3. — Tongefafie. — Mafistab 1 : 3.
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5 Brachtendorf, Kr. Cochem.

1-3 Grab 10; 4-5 Grab 19. — 1—2 Bronze; 3-5 Tongefafie. — Mafistab 1 : 3.
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6 Brachtendorf, Kr. Cochem.

Grab 11; 4-5 Grab 12; 6-7 Grab 13. - 1-2. 5 Bronze; 3-4. 6-7 Tongefafie. — Mafistab 1 : 3.
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brandspuren, Hdw., H. 13,2 cm (Bild 5,4); - Fragmente einer Flasche von rbtlich-grauem 

Ton und rbtlicher, geglatteter Ofl., z. T. starke Sekundarbrandspuren, Dsw. ? (Bild 5,5).

H ii g e 1 2 0 und 2 0a: Dm. 21 m und 17,2 m; H. etwa 1,3 m; gestbrt. Bei a und b in 

Hugel 20 gestbrte rbmische Schieferplatten-Brandgraber mit einzelnen Scherben, a) 0,2 m 

unter Ofl., b) 0,9 m unter Ofl.; JGrube‘ c in Hugel 20 bei 1,2 m unter Ofl. NNO-SSW 

orientiert, 0,8 x 2 m grofi, durchwiihlt, mit zwei Schieferplatten und rbmischen Scherben; 

d in Hugel 20 a mit 1,9 m Dm. und Holzkohle, Leichenbrand und verbranntem Boden. 

Im ganzen Hiigel verstreut vorgeschichtliche Scherben. — Fragmente einer Schale von 

brauner, geglatteter Ofl., z. T. starke Sekundarbrandspuren, Dsw., Randdm. 22 cm (Bild 

8,1); — Fragmente einer Flasche von hellbrauner Ofl., Oberteil geglattet, Unterteil gerauht, 

auf Schulterabsatz Riefenband, z. T. Sekundarbrandspuren, H. etwa 40 cm (Bild 8,2); - 

Reste zweier Schragrandgefafie von brauner geglatteter Ofl., eins mit Horizontalriefen- 

band (Bild 8,4-6); - Rest einer Schussel von brauner, gut geglatteter Ofl. (Bild 8,3) 8. - 

Rbmische Scherben, teilweise mit Sekundarbrandspuren9. — c (Hiigel 20) ist vielleicht ein 

Korpergrab, d (Hugel 20 a) ein Scheiterhaufengrab mit der Schale und Flasche (Bild 

8,1-2).

H ii g e 1 2 1 : Dm. 7,8 m, stark verschleift. 0,2 m unter Ofl. Brandreste unter den Frag- 

menten eines umgedrehten Napfes. — Fragment eines groben Napfes von rotlichbrauner 

Ofl., innen iiberglattet, auhen rauh, Sekundarbrandspuren, Hdw., H. noch 14,5 cm (Bild 

7,5).

1.4 Auswertung

Das Brachtendorfer Graberfeld kann in vielem als typisches Beispiel fur die friih- 

latenezeitliche Rhein-Mosel-Gruppe der Jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur (HEK 

II) im Ostflugel des Rheinischen Gebirges angesehen werden10. Es wurde fort- 

laufend angelegt und entspricht in der Hohenlage, den Hiigelmafien und in der 

Art der Einzelbestattung pro Hiigel ganz der temporaren Norm. Es ist forschungs- 

bedingt, dab wir noch keine Spur einer zum Graberfeld gehdrigen Siedelstelle 

kennen, wie sich ja iiberhaupt das gesamte umliegende Gebiet bisher fur die 

Belegungszeit nicht gerade fundreich erwiesen hat11.

Die spaturnenfelderzeitlichen Scherben aus den Hiigeln 20/20 a kbnnen von einer 

Bestattung oder Siedlung stammen (Bild 8,3-6). Sie bereichern das Laufelder 

Material im Kreis Cochem neben Laubach um einen weiteren Fundpunkt12. Die 

rbmischen Graber in Hiigel 20 sind wahrscheinlich Nachbestattungen.

8 Die Gefafireste Bild 8,3-6 gehdren der spaturnenfelderzeitlichen Stufe Ha C an (Laufelder 

Gruppe).

9 U. a. Scherben einer Amphore und eines Kruges ohne abgesetzten Standring, ein Randstiick einer 

Reibschiissel mit senkrechtem Kragenrand (vgl. Arentsburg Abb. 96,332), zwei Stiicke von ver- 

schmolzenem, honiggelbem Gias. - Die Funde gehdren nach frdl. Auskunft von Frau Dr. D. 

Haupt, Rhein. Landesmus. Bonn, in die zweite Halfte des 2. Jahrh. n. Chr.

10 Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 93 ff. verwiesen.

11 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) Karte 15, 17, 18, 20.

12 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 167.
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1-4 Grab 14; 5 Grab 21; 6 Grab 15. — 1-4 Eisen; 5-6 TongefaEe. — Maftstab 1 : 3.
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1.5 Grabsitten

Kbrper- und Brandgraber treten fast im Verhaltnis 1 : 2 auf. Wahrend erstere 

im Nordteil liegen, kommen die zweiten hier zwar eingestreut, vor allem aber im 

Stiden des Graberfeldes vor (Bild 2). Das Uberwiegen der Brandgraber mufi lokal 

bedingt sein, da in den friihlatenezeitlichen Nekropolen Korpergraber uberwiegen 

und das Verhaltnis Korpergrab : Brandgrab im ostlichen Hunsriick-Eifel-Gebiet 

bisher annahernd 3 : 1 betragt. Neben einfachen Brandbestattungen, die seit der 

Urnenfelderzeit vorkommen, fallen vor allem die Brandflachen- oder Scheiter- 

haufengraber der Hiigel 9,10 und 20 a auf. An Beigaben ist Keramik vorrangig: 

und zwar sind es flaschenartige Gefafie (Bild 3,1.3.7; 6,4), Flaschen (Bild 4,3; 5,3; 

6,3; 8,2), Schalen (Bild 3,2.6; 4,1; 6,7; 8,1) und grobe Napfe (Bild 4,2; 5,4; 7,5-6). 

Topf und Schale bzw. Napf finden sich als Trinksatz (?) ofter beisammen (Bild

з, 1-2 u. 5-6; 4,1-3; 5,4-5; 6,6-7; 8,1-2). Einige Gefafie - nicht alle eines Grabes, 

sondern meist Schalen — zeigen Sekundarbrandspuren, sind also mit dem Scheiter- 

haufenfeuer oder Brandresten in Beriihrung gekommen (Bild 4,1; 5,4-5; 6,4.6-7; 

7,5-6; 8,1—2). Die Napfe Bild 5,4 u. 7,5—6 konnen als regelrechte Leichenbrand- 

behalter angesehen werden, zumal der Napf Bild 7,5 aus Hiigel 21 noch fiber die 

Brandreste gestiilpt vorgefunden wurde. Wie armlich die Grabausstattungen sind, 

erweisen die wenigen Metallbeigaben von fiinf Armringen (Bild 3,8; 5,1-2; 6,1-2), 

drei Fibeln (Bild 6,5; 7,3), drei Lanzenspitzen und einem Hiebmesser (Bild 7,1-2

и. 4)13. Zusammen mit der Tonware und weiteren Beobachtungen erlauben gerade 

sie aber, nicht nur fur Brachtendorf, sondern fur die Friihlatenezeit im Rheinland 

allgemein, genauere zeitliche Fixierungen anzugeben.

1.6 Typenbesprechung und Zeitstellung

Als alteste Grablege ist die Bestattung aus Hiigel 4 mit dreieckverziertem Topf 

anzusehen, der noch recht spathallstattisch wirkt (Bild 3,5)14. Das Grab diirfte in 

eine jiingste Phase der Alteren Hunsriick-Eifel-Kultur (Haffner HEK IB = 

Ha D 3 = Horizont 1; siehe Tabelle 5) gehdren oder bereits der Latene A (LT A) 

gleichzusetzenden, alteren Stufe der Jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur (HEK II A) 

zuzuordnen sein15. Dies legen auch die dem Hiigel 4 benachbarten Bestattungen 

in Hiigel 1, 2, 6 und 7 nahe, denen wohl die beigabenlosen Graber Hiigel 5 und 8 

anzuschliefien sind (Bild 2). Das Scheiterhaufengrab 9 gehort dagegen schon dem 

Ende von LT A / Beginn LT B an. Die Graber 1, 2 und 6 enthalten flaschenartige 

Gefafie mit Verzierungen in Form horizontaler Gitterbander und Schulterwinkel-

13 Wie beim lokal gefarbten Verhaltnis von Korpergrab: Brandgrab = 1:2 entgegen der ’Norm' 

3:1 ist auch in der Beigabenzusammensetzung von Keramik/Metall : Keramik = 1:2 pro 

Grab entgegen der ’Norm' 2 : 1 ein Brachtendorfer Eigencharakter festzustellen.

14 Vgl. Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) Taf. 24,7; zur Verzierung siehe ders., Bonner Jahrb. 170, 

1970, 47 u. 51. — Von der moglichen Urnenfelderbestattung in Hiigel 20/20a wird hier abge- 

sehen.

15 A. Haffner, 16. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarld. (1969) 54 ff.; nach frdl. Mitteilung 

wird Haffner in der im Druck befindlichen Arbeit ’Die Hunsriick-Eifel-Kultur in ihrem west

lichen Verbreitungsgebiet', d. h. die Hochwald-Nahe-Gruppe usw., aus kulturellen Griinden 

im Gegensatz zum Osten so unterteilen, daE HEK II A etwa die Stufen LT A - LT B 1 (HEK 

II A 1-3) umfafit und HEK II B etwa LT B 2 (Tabelle 5).
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8 Brachtendorf, Kr. Cochem.

1-2 Grab 20 a; 3-6 aus Huge! 20/20 a. - Tongefafie. — Mafistab 1 : 3.
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bander sowie in Gestalt hangender, gittergefiillter Dreiecke (Bild 3,1.3 u. 7). Das 

Grab 7 fiihrt ein etwas kurioses, gleichfalls dreieckverziertes Flaschchen (Bild 

3,4)16. Es hat wie der rippenverzierte Ring aus Grab 6 (Bild 3,8) Verbindung zu 

Korpergrab Hugel 11 mit einer Zwiebelflasche und zwei ahnlichen Bronzeringen 

(Bild 6,1-3). Die Zeitstellung dieses Grabes 1st gut fixiert, da Brandgrab und 

Schuttung von Hugel 12 den Hugel 11 iiberschneiden, also jiinger sind (Bild 2 u. 

Bild 6,4-5). Dies heifit zunachst, dafi die flaschenartigen Gefafie und die Flaschen 

nebeneinander vorkommen konnen, auch wenn eine genetische Entwicklung der 

zweiten aus der ersten Form anzunehmen ist17. Die einfache Drahtfibel mit an- 

nahernd gerundetem Biigelausschnitt und vierschleifiger Spirale stellt beide Graber 

in die Stufe LT A (Bild 6,5). Sie ermoglicht es, auch die genannten gerippten Ringe 

zeitlich naher zu umgrenzen (Bild 3,8 u. 6,1-2). Beim Mangel feinchronologischer 

’Anzeiger', z. B. von Fibeln18, bildet diese Ringgattung ein bisher kaum beachtetes 

’LeitfossiE fruhestlatenezeitlicher Graber im ostlichen Rheinischen Gebirge. Die 

charakteristische Rippung kann bereits bei spatesthallstattischen, im Querschnitt 

meist polygonalen volumindsen Ringauspragungen auftreten19. Sie wird bei Um- 

wandlung in den geradezu pittoresken, kleinformatigen Friihlatene-Metall-’Draht- 

stilc eindeutig ubernommen und kommt vornehmlich auf Ringen und Fibeln 

vor20.

16 Vielleicht handelt es sich um ein ’KindergefaR wie bei Karlich, Grab 10 (Bild 15,5); Hals- 

verzierungen auf Flaschen sind sehr selten: siehe Joachim a. a. O. (Anm. 3) 104 mit Taf. 36 E 3.

17 Siehe Joachim a. a. O. (Anm. 3) 100.

18 Die friihlatenezeitlichen Fibeln (LT A/B) im naheren Umkreis siehe Liste 1, S. 110 f.

19Verf. bereitet liber diese fur die spateste Hallstattzeit (Ha D 3) im Ubergang zum Friihlatene 

(LT A) wichtige Ringgruppe eine grdBere Studie vor; siehe Haffner, 12. Ber. d. Staatl. Denkmal- 

pflege im Saarld. (1965) 19 u. 28 Liste 3 mit Abb. 9 (Verbr.); H.-J. Engels, Die Hallstatt- und 

Latenekultur in der Pfalz (Speyer 1967) 28; Dehn, Fundber. aus Hessen 7, 1967, 61 f.; 

Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 65 u. 115; Haffner, 16. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im 

Saarld. (1969) 55; H.-J. Engels u. L. Kilian, Mitt. d. Hist. Vereins d. Pfalz 68, 1970, 169. — Die 

Rippung tritt auch auf den Ha D 3-Stangengliedergiirteln auf, z. B. in: Dannstadt (LU) 

Hugel 25, Grab 2: Engels a. a. O. Taf. 18 C 4. — Muhlacker (VAI) Hugel 10, Grab 2: 

H. Ziirn, Hallstattforschungen in Nordwiirttemberg. Verbff. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpflege 

Stuttgart, Reihe A, Vor- u. Friihgesch., H. 16 (Stuttgart 1970) Taf. 53,2.

20 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 115. — Ahnlich wie unsere Ringe aus Brachtendorf Bild 3,8 u. 

6,1-2 sind Stiicke von: Bassenheim (KO) Hiigel 37, Korpergrab: Joachim a. a. O. Taf. 28 E 3. - 

Bell (SIM) Hiigel 4: Rest, Bonner Jahrb. 148, 1948, 151 mit Abb. 10,3. — Braubach? (GOH) 

Einzelfunde: Mus. Oberlahnstein Inv.-Nr. 2137; 2164; 2167; 2174-2175). — Heimbach-Weis 

(NR) Korpergrab 5: zwei Ringe (Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 19129). - Hillesheim (DAU) 

Wagengrab: Trierer Zeitschr. 5, 1930, 156 mit Taf. 3,1. - Irlich (NR) zwei Einzelfunde: Mus. 

Neuwied Inv.-Nr. 2758 b u. 3758. - Karlich (KO) Korpergrab 10: Bild 15,2-3; - Einzelfund: 

Mittelrhein-Mus. Koblenz Inv.-Nr. 5277. - Ludwigshafen-Oggersheim (LU) Grab: Engels 

a. a. O. (siehe Anm. 19) 116 mit Taf. 19 A 2-3. — Miesau (KUS) Hiigel 1, Einzelfund B: 

Engels u. Kilian a. a. O. (siehe Anm. 19) 162 mit Abb. 7,4. — Miilheim (KO) Korpergrab 3: 

Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) Taf. 28 B 2. — Speyer (SP) Grab: Engels a. a. O. (siehe 

Anm. 19) Taf. 19 F 2. - Spatesthallstattische drahtfbrmige Hals- und Armringe aus Bronze, 

die als unmittelbare Vorbilder oder bereits als Parallelerscheinungen zu den LT A-’Draht- 

ringen' anzusehen sind, hat Ziirn a. a. O. (siehe Anm. 19) in grbfierer Zahl aus Baden- 

Wiirttemberg vorgelegt: Taf. M,B 6 (Grofialtdorf, Kr. Schwabisch-Hall); Taf. O,B 3-4 

(Herrlingen-Weidach, Kr. Ulm); Taf. Q 8-9.13 (Mbrsingen, Kr. Saulgau); Abb. 71,al—2 

(Korntal, Kr. Leonberg); Taf. 25,1-2; 26,4.8; 27,1-2 (Asperg, Kr. Ludwigsburg); Taf. 34,1-4 

(Hirschlanden, Kr. Leonberg); Taf. 47,1.4-5; 53,1; 55,1-2 (Miihlacker, Kr. Vaihingen). — Ein 

drahtfdrmiger Ring liegt auch bereits aus Riegelsberg (SAB) Hiigel, Grab 2, vor, das Haffner 

an das Ende von Ha D 3 setzen mbchte (16. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarld., 1969, 

51 mit Abb. 3,7).
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In Nachbarschaft der Hiigel 11 und 12 liegt Korpergrab 14 mit zwei Lanzen, 

einem Hiebmesser und einer Eisenfibel mit gerundetem Biigelausschnitt und sechs- 

schleifiger Spirale (Bild 7,1-4)21. Sie vor allem datiert das Grab in die Stufe LT 

B(l)22; es ist also jiinger als alle vorhergenannten Bestattungen. Die Graber 9 

und 14 an der nbrdlichen Peripherie des Graberfeldes stehen zeitlich den im 

Siiden liegenden Hiigeln 3, 10, 13, 15, 19, 20 a und 21 nahe oder sind zeitgleich.

Diese Bestattungen unterscheiden sich in vielem von den anderen. Erstens sind die 

Hiigel durchwegs kleiner; zweitens handelt es sich nur um Brandgraber — davon 

in zwei Fallen um Scheiterhaufengraber (10 u. 20 a) - und drittens sehen die 

Beigaben anders aus. Die geringe Hiigelgrofie ware nicht unbedingt bemerkenswert, 

wenn sie hier in Brachtendorf nur das Ausklingen der Grabfeldbelegung anzeigen 

wiirde. Sie spiegelt aber gerade die fur die auslaufende Friihlatenezeit allgemein 

bemerkbare ’Hugelmiidigkeit1 treffend wider23. Das alleinige Auftreten der 

Brandsitte kiindigt den generellen Umschwung vom Kbrper- zum Brandritus im 

Verlauf einer Spatphase des Friihlatene an. Hier ist vor allem — wie bereits 

erwahnt — die Scheiterhaufengrabsitte bemerkenswert. Diese Grabart erscheint im 

bstlichen Hunsriick-Eifel-Bereich (Rhein-Mosel-Gruppe) eindeutig bereits in einer 

fortgeschrittenen Phase von Latene A (2) (jiingere HEK II A), wie Befunde in 

Bassenheim (KO), Bell (SIM), Mayen (MY) (?) und Simmern (MT) belegen24. 

Etwa in diese Zeit, vielleicht bereits an den Ubergang zu LT B, ist wohl unser 

schon erwahntes Scheiterhaufengrab 9 zu stellen. In ein voll entwickeltes LT B 1 

ist dann wegen der Ringe Scheiterhaufengrab 10 zu setzen (Bild 5,1-2)25, das 

liber die Flasche (Bild 5,3) mit Scheiterhaufenbestattung 20 a und Brandgrab 3 

in Beziehung zu setzen ist (Bild 8,2 u. 4,3). Diese ’riesigenc Flaschen stellen ein- 

deutige Fortentwicklungen der alteren Formen dar (u. a. der Zwiebelflasche). Sie

21 Ein Gefafi aus dem Grab ist leider verschollen. — Aus geschlossenen friihlatenezeitlichen 

Grabern (LT A/B) sind im umliegenden Gebiet folgende Pfeil- und Lanzenspitzen, Hiebmesser 

und Schwerter bekannt: siehe Liste 2, S. Ill f. - Aus dieser Aufstellung geht hervor, dafi die 

Kombination aus Grab 14 von Lanze/Hiebmesser ebenso selten ist wie die von Pfeilspitze/Lanze 

oder Schwert/Lanze/Hiebmesser (2—3mal); am haufigsten besteht die Waffenausstattung aus ein 

bis drei Lanzen (24mal) oder es wird ein Hiebmesser als Tranchiergerat fiir Fleisch mitgegeben 

(14mal; siehe U. Osterhaus, Die Bewaffnung der Kelten zur Friihlatenezeit in der Zone nbrdlich 

der Alpen [ungedr. Diss. Marburg 1966] 149 ff.). — Diese Abfolge der Haufigkeit an Waffen 

im bstlichen Bereich der Jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur (LT A/B) entspricht ganz der im 

Westen: siehe Haffner in: Fiihrer zu vor- und friihgeschichtlichen Denkmalern 5 (Mainz 1966) 

34; N. Grofi u. A. Haffner, 16. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarld. (1969) 100 f. — 

Gemessen an der Gesamtzahl der bisher bekannten, etwa 250 alterlatenezeitlichen Graber im 

Osten sind die rund 50 waffenfiihrenden Bestattungen nicht gerade so haufig vertreten; dies 

entspricht noch annahernd dem Verhaltnis in der vorausgehenden Spathallstattzeit (rund 

250 : 20): siehe Joachim a. a. O. (Anm. 3) 46.

22 Vgl. U. Schaaff, Inventaria Arch. D 137.

23 Wie es Behaghel a. a. O. (siehe Anm. 5) 82 formuliert.

24 Bassenheim, Hiigel 35 u. 36: Driehaus, Bonner Jahrb. 166, 1966, 18; Joachim a. a. O. (siehe 

Anm. 3) 96 u. 117 f. u. unten S. 106 Anm. 102; ders., Inventaria Arch. D 149; ders., Bonner 

Jahrb. 169, 1969, 550. - Bell: Driehaus a. a. O. 22 ff. - Mayen?: siehe S. 76. — Simmern: 

Driehaus a. a. O. 18 f.; Behaghel a. a. O. (siehe Anm. 5) 58 mit Taf. 16 A; Joachim a. a. O. 

96 f. u. 117 (falschlich Grab 2 statt Grab 3 als ’Brandflachengrab' genannt).

25 Vgl. Schaaff, Inventaria Arch. D 138-139. - Leider ist eine fiir die Datierung niitzliche eis. Fibel 

aus dem Grab verschollen.
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konnen in einigen weiteren Beispielen belegt werden, die den gewonnenen chrono- 

logischen Ansatz untermauern26.

Die Scheiterhaufengrabsitte tritt im Westen ausgepragt ebenfalls in LT B auf 

(friiher Haffner HEK II B/C; neu HEK II A 3/B), obwohl sie dort wie hier 

bereits seit LT A zu belegen ist, d. h. also im ganzen Raum etwa gleichzeitig 

einsetzt27.

Die mitgegebenen scheibengedrehten Schalen passen gut in den zeitlichen Horizont 

(Bild 4,1; 6,7 u. 8,1)28. Bemerkenswert ist schliefilich der in Grab 3 auftretende 

grobe Napf (Bild 4,2), der in Brandgrab 19 ebenfalls mit einer Flasche (Bild 5,4-5), 

in den Brandgrabern 15 und 21 jedoch allein als Leichenbrandbehalter vertreten ist 

(Bild 7,5-6). Diese Gefafiform kann in spatem LT B- oder LT C-Zusammen- 

hang nachgewiesen werden und zeigt in Brachtendorf das Ende des Friedhofes an29.

1.7 Ergebnisse

Es ist zusammenfassend festzuhalten, dafi das Brachtendorfer Graberfeld exzen- 

trisch angelegt worden ist (Bild 2). Dabei sind die spaten Graber, besonders die 

Scheiterhaufenbestattungen, im Gegensatz zur westlichen Hunsriick-Eifel-Kultur 

nicht abgesondert hergerichtet worden30. Es hat von Ha D 3 / LT A bis LT B 2 / C

26 Siehe Joachim a. a. O. (Anm. 3) 127. 136 u. 144. Es sind Flaschen aus: Hambuch (COC), u. a. 

mit stempelverzierten, flachen Braubacher Schalen und grobem Napf: siehe S. 59 Anm. 3; bei 

Driehaus a. a. O. (siehe Anm. 3) 74 mit Taf. 4,12 wird die LTBl-Fibel falschlich als 

Marzabotto-Fibel bezeichnet. — Braubach (GOH) Grab 1: Joachim, Inventaria Arch. D 150; 

Grab (?) 5: R. Bodewig, Nass. Ann. 33, 1902/03, 14 u. 26 mit Taf. 1,5 u. 3,8; — nach LT B 1 

gehdrt auch auf Grund der Schalen und der Flasche (siehe Anm. 81) Grab 4: Joachim a. a. O. 

Taf. 41 C; — weitere Braubacher Graber mit Flaschen und u. a. mit Rippenhalsschalen sind 

jiinger, und zwar in LT B 2 / Beginn LT C (?) zu datieren (vgl. die Beitrage Grofi/Haffner 

u. Schwappach: siehe Anm. 27), es sind die Graber: Nr. 10: Joachim a. a. O. Taf. 42 D; 

Nr. 14: Behaghel a. a. O. (siehe Anm. 5) Taf. 27 A; Nr. 19: Staatl. Museen Berlin Inv.-Nr. 

Ih 361-368. - Zu Wesseling (K): siehe S. 95 ff. - Ahnliche hypertrophe Flaschenformen wie die 

unseren lassen sich zu etwa gleicher Zeit in benachbarten Gebieten beobachten, z. B. in Ludwigs- 

hafen-Oggersheim (LU) Grab 4: Engels a. a. O. (siehe Anm. 19) 117 mit Taf. 24 A 1. - 

Riidesheim (RUD) Kiihtrankerkcpf: B. Stiimpel, Der Wormsgau 8, 1967/69, 31 mit Abb.

21 B 3. - Schleidweiler-Rodt (TR): Trierer Zeitschr. 16/17, 1941/42, 214 f. Abb. 14,1 u. 3. - 

Worms (WO), Radergewann: Stiimpel a. a. O. 15 mit Abb. 8 A 1. - Zur Zeitstellung der Graber 

siehe allgemein: W. Kramer, Das keltische Graberfeld von Nebringen (Kreis Boblingen). 

Veroff. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A, Heft 8 (Stuttgart 1964); Schaaff, 

Jahrb. RGZM. 13, 1966 (1968) 49 ft.; F. R. Hodson, The La Tene cemetery at Miinsingen-Rain. 

Acta Bernensia 5 (Bern 1968).

27 Nach frdl. Mitteilung von A. Haffner, Trier. - Entgegen Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 117 f. 

u. Inventaria Arch. D, Heft 16 (Vorwort) siehe Haffner, Fiihrer zu vor- und friihgeschichtlichen 

Denkmalern 5 (Mainz 1966) 31; ders., Trierer Zeitschr. 32, 1969, 111; Groh u. Haffner, 16. Ber. 

d. Staatl. Denkmalpflege im Saarld. (1969) 98 f.; F. Schwappach, ebd. 105 ff. (Verbindung von 

Grab 1, Hugel 20, aus Losheim mit den Braubacher Grabern Nr. 10. 14 u. 19: siehe Anm. 26); 

Haffner, Germania 47, 1969, 242.

28 Siehe Anm. 26. - Hier ist ein weiteres, nur mit scheibengedrehter verbrannter Schale ausge- 

stattetes Scheiterhaufengrab von Ulmen-Meiserich (COC) anzuschlieften, das zeitgleich mit 

Brachtendorf, Hugel 3 u. 20 a ist: Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 126 mit Anm. 500.

29 Vorziigliche Parallelen zu Brachtendorf stellen drei Napfe aus Oberzerf-Irsch (TR) Hugel 21, 

Scheiterhaufengrab 1 u. 2, dar (Trierer Zeitschr. 15, 1940, 53 f. mit Abb. 10,5.8 u. 9). - Meist 

in LT C-Zusammenhang (Haffner, Horizont 1 u. 2; siehe Germania 47, 1969, 240 ff.) treten 

die Gefafte dann vereinzelt in Flach-Brandgrabern auf, z. B. in Horath (BKS) Grab 21. 23. 58 

u. 61 oder in Ruckweiler (BIR) Grab 15: Mahr a. a. O. (siehe Anm. 5) Taf. 5,2; 2,12; 3,17; 

1,9; 27,5.

30 Dies triffi ebenso fur Bassenheim und Bell zu; vgl. Grofi u. Haffner a. a. O. (siehe Anm. 27) 99.
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Tabelle 1: Brachtendorf. Kombinationsstatistik der Graber.

X = Brandgrab; ohne Signatur = Korpergrab;

Q = Gegenstand verschollen bzw. nicht genauer identifizierbar.
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bestanden, was den Stufen HEK IB/ HEK II A 1 bis HEK II B nach Haffner, 

bzw. unseren Horizonten 1-6 entspricht (Tabelle 1. 4 u. 5). Das bedeutet absolut- 

chronologisch eine Zeitspanne von rund 200 Jahren, wenn der Beginn mit 500/450 

und das Ende mit 300/250 v. Chr. angesetzt wird31. Das Graberfeld fixiert 

damit sowohl den Beginn der Jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur wie das Ende der 

Kultur iiberhaupt, wenn auch hier im Osten im Gegensatz zum Trierer Land 

mit dem Ubergang zur Jiingeren Latenekultur (Spatlatene; LT C u. D) kein 

genereller Abbruch der Siedlungs- und Graberfeldkontinuitat erfolgt ist, sondern 

die Siedlungsplatze weitgehend beibehalten bleiben und nur die Bestattungsplatze 

wie die Bestattungssitte verandert werden32. Bei einer Lebenserwartung von etwa 

30—40 Jahren wird man in Brachtendorf bei rund 25 Bestattungen nur 3-4 Per-

31 Siehe W. Dehn u. O. H. Frey in: Atti VI Congr. Internat. Rom 1 (Rom 1962) 197 ff. mit 

Abb. 16; Grofi u. Haffner a. a. O. (siehe Anm. 27) 60 u. 98; Haffner, Germania 47, 1969, 243; 

ders., Kurtrierisches Jahrb. 10, 1970, 25 f.

32 Vgl. Haffner, Trierer Zeitschr. 32, 1969, 124 u. Decker a. a. O. (siehe Anm. 3) 60 f.
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sonen pro Generation annehmen konnen, die einer Familie oder Sippe eines zeit- 

gemafien Einzelgehoftes angehorten. Bei nicht kalkulierbarer Kindersterblichkeit 

und unentdeckter Graberzahl ist der geringe Personenstand wenig erstaunlich. Es 

sollte uberdies bedacht werden, dab wegen der keltischen Expansionsbewegungen 

seit dem 4. Jahrhundert wohl auch in unserem Raum mit Abwanderungen zu 

rechnen ist33.

Um diese an Brachtendorf gewonnenen Ergebnisse zu iiberpriifen und zu erganzen, 

werden im folgenden einige weitere, ganz oder ausschnittsweise untersuchte Gra- 

berfelder herangezogen, und zwar diejenigen von Mayen, Bell, Karlich und 

Wesseling. Sie helfen, den zeitlich gesteckten Rahmen abschnittsweise zu unter- 

mauern34.

2.1 Das Hiigelgraberfeld von Mayen

Die vom Mayener Geschichts- und Altertumsverein im Marz 1907 untersuchten 

12 Hiigel eines Graberfeldes liegen im Mayener Stadtwald am Westrand von 

Distrikt 19 ’Stich-rechts‘, direkt ostlich der Strafie B 258 Kelberg (Kiirrenberg) - 

Mayen auf einer kleinen Kuppe35. Sie hatten zeitgemabe Herrichtung und ent- 

hielten mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor zehn annahernd Ost-West orien- 

tierte Korpergraber und vier Brandgraber, die mehr am Rand des Grabfeldes 

lagen (Bild 9)36. Bei den ersteren sind das Grab in Hiigel 6 sicher, die Graber 7

33 Siehe Haffner, Trierer Zeitschr. 32, 1969, 124; ders., Kurtrierisches Jahrb. 10, 1970, 26.

34 Das archaologische Material aus den Grabern wird nachfolgend je nach Publikationsstand mehr 

oder weniger ausfiihrlich beschrieben, jedoch komplett in Abbildungen vorgelegt, wenn dies noch 

nicht zufriedenstellend erfolgt ist. — Die oben S. 59 f. genannten Hiigelgraberfelder von Bassen- 

heim, Briedel und Oberkostenz gehoren in die Zeit Ha C — LT A, Ha D - LT A u. Ha D — LT A.

35 P. Horter, Mannus 10, 1918 (1919) 231 ff. mit Abb. 1-4; Hagen a. a. O. (siehe Anm. 2) 278 u. 

291 mit Abb. 95; Amberger, Mannus 24, 1932, 420 ff. mit Abb. 10,7.9 und 12,6; K. A. Seel, 

Bonner Jahrb. 163, 1963, 324 mit Beilage 3; Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 46 mit Anm. 158, 

65, 69, 70 Anm. 247 (falschlich Mayen 20), 71 Anm. 254, 108 mit Anm. 417, 193, 225, 261 

Nr. 72, 280 mit Taf. 17 D, 286 mit Taf. 27 D, 287 mit Taf. 28 A u. 291 mit Taf. 34 E.

36 Der Plan ist nach einer Skizze und Angaben im Mayener Inventarbuch 1, 23 ff. gezeichnet. 

Da dort die Grabungsschnitte bei den einzelnen Hiigeln nicht angegeben sind, werden auf 

Plan Bild 9 nur die Hiigelumrandungen und die Graber gezeigt. — Herrn Museumsleiter O. Reh 

danke ich fiir bereitwillige Hilfe bei der Materialaufnahme. — Die Funde liegen unter Inv.-Nr. 

160-171 (je Hiigel steigend eine Inv.-Nr.) im Eifeler Landschaftsmuseum Mayen. Sie sind samt 

Befunden bei Horter a. a. O. (siehe Anm. 35) 232 ff. gut beschrieben aufier folgenden Zusatzen: 

Hiigel 1, Brandgrab: Fragmentarisch erhaltenes flaschenartiges GefaE von fein gemagertem, 

braunem Ton und dunkelbrauner Ofh, Oberteil geglattet, Unterteil gerauht, horizontales 

Riefenmuster, Dsw. (?), H. noch 13,7 cm (Bild 10,1); — aus Hiigelschiittung Urnenfelder- und 

Hallstattscherben (nicht abgebildet). — Hiigel 2, Brandgrab (Gefafi mit Knochenhaufchen): 

Flaschenartiges Gefafi wie Bild 10,1, aber auf Schulter zwolf geritzte, hangende ’gefiillte' 

Dreiecke mit Kreuzstempeln, auf Unterteil vertikale Einzelglattstriche auf Tongrund, Hdw., 

H. 12,6 cm (Bild 10,2); — aus Hiigelschiittung Randstiick von fingertupfenverziertem Topf (nicht 

abgebildet). - Hiigel 3, vielleicht Scheiterhaufengrab: Fufigefafi mit Zweikreisstempelung, 

Dsw. (?), H. 15 cm (Bild 10,17); - fragmentarisch erhaltenes eis. Hiebmesser mit einem Niet, 

Lange noch 25,5 cm (Bild 10,18). - Hiigel 4, Korpergrab: zwei bronz., fragmentarisch erhaltene 

Armringe mit feiner Randzahnung an beiden Seiten (Bild 10,10-11). - Hiigel 3, Korpergrab:
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und 12 wahrscheinlich als Kinderbestattungen anzusehen. Unter den Brandgrabern 

fallen die Knochenhaufchen der Hiigel 2 und 11 auf37. Das Grab 3 kann nur mit 

Vorbehalt als Scheiterhaufenbestattung angesprochen werden, pabt zeitlich jedoch 

recht gut zu den bereits genannten Grabern von Bassenheim, Bell und Simmern 38.

2.2 Typenbesprechung und Zeitstellung

Innerhalb von Mayen gehort Grab 3 zu den jiingsten Bestattungen39. Die altesten 

sind die Korpergraber 6 und 10. Kindergrab 6 gehort auf Grund der Fibeln 

eindeutig in die Stufe Hallstatt D 3 (Haffner HEK I B = Horizont 1; Bild 10,6-7 

und Tabelle 5)40. Durch die gerippten Armringe (Bild 10,4-5), die mit ihrer End- 

abschniirung bereits auf Verzierungselemente an fruhlatenezeitlichen Ringen hin- 

deuten (z. B. Bild 11,4-5), ist es mit ahnlichen im Grab 10 verkniipfl (Bild

Flaschenartiges Gefafi wie Bild 10,1, Hdw., H. 10,5 cm (Bild 10,16); - Fragmente zweier 

glatter Bronzearmringe (Bild 10,13-15); - Reste dreier Eisenringe, ein wirtelformiger, jedoch 

horizontal durchbohrter Tongegenstand, eine Topfrandscherbe mit Fingertupfenverzierung und 

ein bronz. Stabchen mit angenietetem Knopfchen kdnnen zu einer Nachbestattung in der 

Hiigelschiittung gehoren, da die Ringe dort eingetragen sind (nicht abgebildet). - Hiigel 6, 

Korpergrab: siehe Hbrter a. a. O. (Anm. 35) 233 (Bild 10,3-9); — aus Hiigelschiittung Wand- 

scherbe mit Fingertupfenleiste. - Hiigel 7, Korpergrab: Bauchiges Gefafl von fein gemagertem, 

schwarzem Ton und gelbgrauer, geglatteter Ofl., fliichtig geritzte, gegenstandige Schragstrich- 

biindel mit begrenzenden Horizontalgriibchenreihen, Hdw., H. 14,1 cm (Bild 10,12). - Hiigel 8, 

Korpergrab 1: Flaschenartiges Gefafi wie Bild 10,1, Unterteil leicht gerauht, Hdw., H. 17,7 cm 

(Bild 11,1); — aus Korpergrab 2 (liber Korpergr. 1) in Hiigelschiittung: eine doppelt finger- 

tupfenverzierte Wandscherbe und ein pilzformiger Tongegenstand mit horizontaler Stieldurch- 

bohrung (nicht abgebildet). - Hiigel 9, Korpergrab: flaschenartiges Gefafl wie Bild 10,1 mit 

Ritzverzierung, Hdw., H. 16,3 cm (Bild 11,6); — zwei bronzene Armringe (Bild 11,4-5). - 

Hiigel 10, Korpergrab: bronzener, abgenutzter Halsring mit Strichverzierung und durch 

Verbundgufl reparierter wulstfbrmiger Bruchstelle (Bild 11,10); - zwei bronzene Armringe, 

Ringelchen, eis. Nadel (?) (Bild 11,7-9 u. 11). — Hiigel 11, Knochenhaufchen. - Hiigel 12, 

Korpergrab: Topf aus fein gemagertem, braunem Ton und braunschwarzer Ofl., Oberteil 

geglattet, Unterteil gerauht, Hdw., H. 11,6 cm (Bild 11,3); - bronzener Armring (Bild 11,2).

37 Ein weiteres Grab mit Knochenhaufchen und eigenartig geformtem, flaschenartigem Gefaflchen 

ist aus Bassenheim (KO) Hiigel 27 bekannt (unpubl., Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 39, 

1691 a). — A. Herrnbrodt nennt ’Knochenlagergraber* an der unteren Sieg, nimmt ihre Herkunft 

aus Nordwest- und Mitteldeutschland an und datiert sie an das Ende Ha D / Beginn LT A, 

was der Zeitstellung unseres Grabes 2 gut entspricht (Bonner Jahrb. 154, 1954, 19).

38 Siehe S. 73.

39 Zum Fuflgefafl Bild 10,17 siehe Joachim a. a. O. (Anm. 3) 118 mit Anm. 454.

40 Etwa zeitgleiche, andere Ha D 3-Fibeln sind im bstlichen Hunsriick-Eifel-Bereich zu nennen 

von: Bell (SIM) Hiigel 1, Wagengrab (?): Rest, Bonner Jahrb. 148, 1948, 141; Driehaus, 

Bonner Jahrb. 166, 1966, 3 mit Anm. 10-11; - Hiigel 5, Korpergrab: Rest a. a. O. 151 f. mit 

Abb. 10,4; Driehaus a. a. O. 23 mit Anm. 33 (siehe auf unserem Plan Bild 12). - Briedel (ZEL) 

Hiigel A/XXI, Korpergrab 1 mit Situla: zwei Bronzefibeln mit langer Spiralrolle, eine mit 

Fuflzierknopf: W. Kimmig, 43./44. Ber. RGK. 1962/63 (1964) 33 f.; entgegen K. sind alle 

Stiicke im Rhein. Landesmus. Bonn unter Inv.-Nr. 37,441 erhalten; - Driehaus, Bonner Jahrb. 

166, 1966, 36 Nr. 2. - Irlich (NR) Einzelfunde: Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 69 mit Anm. 

242; entgegen dortiger Angabe jetzt nach Foto im Nachlafl Neuffer als eine Fuflzierfibel mit 

breiter Scheibe ahnlich wie Ziirn a. a. O. (siehe Anm. 19) Taf. M,A 8 erkannt; - bronzene 

Fuflzierfibel mit langer Spiralrolle (Mus. Neuwied Inv.-Nr. 1800). - Karlich (KO) Wagengrab 3 

(1928): zwei Bronzefibeln mit langer Spiralrolle und Knopfaufsatz: Driehaus, Bonner Jahrb. 

165, 1965, 69 f. mit Abb. 9; Joachim a. a. O. 109 mit Taf. 31 A 2-5. — Oberlahnstein (GOH) 

Hiigel 3, Wagengrab: bronzene Fuflzierfibel mit langer Spiralrolle: Behaghel a. a. O. (siehe 

Anm. 5) 148 mit Taf. 11 A 6; Mus. Oberlahnstein Inv.-Nr. 135, verschollen.
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11,7-8)41. Der glatte Ring, die Bernsteinperlen und die Bronzeringelchen beider 

Graber sind spathallstattisch (Bild 10,3 u. 8-9; 11,11). Der Halsring (Bild 11,10) 

hat eine ungewbhnliche Verzierung und ahnelt darin der Randzahnung auf den 

Armringen aus Kbrpergrab 4 (Bild 10,10—ll)42. In die Nahe dieser Korpergraber 

gehbrt zeitlich auch das bauchige Gefafi aus Hiigel 7, das in der Verzierung noch 

hallstattisch, in der Form bereits fruhestlatenezeitlich wirkt (Bild 10,12)43. Es 

leitet zu den ebenfalls nur mit einem und zwar einem flaschenartigen Gefafi 

ausgestatteten Grabern 1, 2 und 8 uber (Bild 10,1-2; 11,1), die sich miihelos mit 

den Bestattungen 3, 5, 9 und 12 verkniipfen lassen (Bild 10,13-18; 11,2-6). 

Neben neuartigen friihlatenezeitlichen Gefafiverzierungen sind besonders die 

diinndrahtigen Armringe bemerkenswert (Bild 10,13—15; 11,2 u. 4-5). Im Gegen- 

satz zur Vielzahl spathallstattischer Ringgarnituren kommen sie nur in Ein- oder 

Zweizahl pro Grab vor, was ja bereits spatesthallstattzeitliche Ausstattungen 

andeuten (z. B. Bild 10,4-5)44.

2.3 Ergebnisse

Es zeigt sich, dafi das Mayener Graberfeld wie das Brachtendorfer fortlaufend 

exzentrisch gewachsen ist (Bild 9; Tabelle 2 u. 4-5). Die Belegung beginnt mit 

metallfiihrenden Korpergrabern (Horizont 1). Es folgen Kbrper- und Brandgraber, 

die nur mit einem GefaB versehen sind und schliefilich solche mit ’Mischinventaren' 

(Horizont 2). Diese beiden letzten ’Beigabenschichten' innerhalb des Florizontes 2 

entsprechen — wenn auch ausgepragter - in den Grabsitten (Kbrper-/Brandritus), 

der Beigabenordnung und in dem Typus des flaschenartigen GefaBes genau dem 

- zwar kleineren — Horizont 2 in Brachtendorf (Tabelle 1). Die dort zu Grunde

41 Weitere Ha D 3-zeitliche gleichartige Stiicke sind Verf. nicht bekannt; eines aus Miesau (KUS) 

ist in der genauen Zeitstellung ungewifi: Engels u. Kilian a. a. O. (siehe Anm. 19) 162 u. 169 

mit Abb. 7,4; zwei ahnliche, mehr bandfbrmige Armringe liegen aus dem Ha D 3-Neben- 

grab 24/25 von Asperg (LB) vor: Ziirn a. a. O. (siehe Anm. 19) 49 mit Taf. 26 A 9-10.

42 Spathallstattische Bernsteinperlen sind im bstlichen Hunsriick-Eifel-Bereich bekannt von: Bad 

Niederbreisig (AW) Kbrpergrab 2: Bonner Jahrb. 135, 1930, 191 Abb. -8 Mitte (zwei Perlen). — 

Gladbach (NR) Kbrpergrab 2: Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 281 mit Taf. 19 A 10 links. — 

Heimbach-Block (NR) aus Kbrpergrab: bronz. Ohrring mit fragment. Perle (wie Gladbach; 

Mus. Neuwied Inv.-Nr. 2725 c); — Einzelfund: H. Eich, Der Block Heimbach im Wandel der 

Zeiten (Neuwied 1936) 34 Abb. 987 b; verschollen. — Heimbach-Weis (NR) aus Kbrpergrab: 

zwei bronz. Drahtohrringe mit Bernsteinperlen (Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 17330- 

17334). - Karlich (KO) Kbrpergrab 14 (1932): wie Heimbach-Weis (Nachr.-Bl. f. Dt. Vorgesch.

8, 1932, 215; Mittelrhein-Mus. Koblenz Inv.-Nr. 5324 f; verschollen). — Ungefahr zeitgleich 

zu Mayen sind Perlen aus Gladbach (NR) Kbrpergrab 2 (Joachim a. a. O. 283 mit Taf.

21 A 2—6) u. Wallerfangen (SLS) Kbrpergrab (1894): Driehaus, Bonner Jahrb. 166, 1966, 40 

mit Abb. 7 links; R. Schindler, Studien zum vorgeschichtlichen Siedlungs- und Befestigungs- 

wesen des Saarlandes (Trier 1968) 62 ff. mit Abb. 17,2 u. 5. — An friihlatenezeitlichen Perlen 

sind im naheren Umkreis nur sechs Strick aus Karlich (KO) Wagengrab 4 (1932) bekannt 

(A. Gunther, Bonner Jahrb. 138, 1933, 187 mit Taf. 26, Abb. 2,2; ders., Germania 18, 1934, 9 

mit Taf. 2,6-7); — zu weiteren Exemplaren dieser Zeit siehe u. a. J. Jensen, Kuml 1968, 93 ff. 

bes. 107. — Zum Halsring Bild 11,10 siehe Joachim a. a. O. (Anm. 3) 70 f.

43 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 59 ff. u. 113 (z. B. Taf. 23 F 1).

44 Zur Form siehe Ziirn a. a. O. (Anm. 20); - zur Anzahl der getragenen Ringe Joachim a. a. O. 

(siehe Anm. 3) 65 u. 113; ders., Bonner Jahrb. 170, 1970, 46 u. 51 mit Liste 3 u. Ziirn a. a. O. 

114 mit vielen Parallelbeispielen zur Zwei- bzw. zur Einzahl der Ringe in Grabern.
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gelegte absolut-chronologische Einordnung kann auf Mayen iibertragen werden. 

Wenn die etwa fiinf Hallstatt-D3-Graber in die Zeit zwischen 500—450 v. Chr. 

gestellt werden, so bleiben bei einer geschatzten Lebenserwartung von 30—40 

Jahren fur die restlichen zehn Bestattungen - schematised gerechnet - rund 100 

Jahre; das sind pro Generation wiederum etwa 4 Personen. Die friihest- bis friih-
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latenezeitlichen Graber der Strife LT A (HEK IIA) enden also rund 350 v. Chr., 

was bei der grofien Zahl aller aus beobachteten wie unbeobachteten Grabern 

geborgenen, flaschenartigen Gefafie und Flaschen im Rheinland, d. h. der grofien 

Zahl der LT A-Bestattungen gegeniiber LT B-Grabern (etwa 180:60 Stuck, 

also 3:1) sowie bei Beachtung des absolut-chronologischen Fixpunktes des voll- 

entwickelten LT B ’kurz vor und um 300 v. Chr/ richtig erscheint45.

3.1 Das Hligelgraberfeld von Bell

Das vollstandig untersuchte Hiigelgraberfeld von Bell, Kreis Simmern, ist in seinen 

Befunden und Funden vom Ausgraber W. Rest 1948 posthum sorgfaltig publi- 

ziert und von J. Driehaus 1966 erneut verbffentlicht worden46. Es wird hier 

wiederum vorgelegt, um die an Brachtendorf und Mayen erarbeiteten Ergebnisse 

zu tiberprtifen und um Bell in den zeitlichen wie kulturellen Rahmen emzufiigen 

(Bild 12)47.

45 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 99 ff. u. Ill ff. bes. 116; Dehn u. Frey a. a. O. (siehe Anm. 31) 

205.

46 Rest, Bonner Jahrb. 148, 1948, 133 ff.; Driehaus, ebd. 166, 1966, Iff. - Eine erneute genaue 

Grab-Aufzahlung eriibrigt sich; es wird nur ein Plan vorgelegt (Bild 12).

47 Dies ist bei Driehaus a. a. O. (siehe Anm. 46) nicht immer ganz dezidiert erfolgt, wenn auch 

die erzielten Ergebnisse grundsatzlich richtig sind und im wesentlichen - wie zu zeigen ist - mit 

den unseren iibereinstimmen. Verstandlicherweise kann im folgenden nicht stets ein ausfiihr-
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Die kontinunierlich angelegten 29 Hiigel enthielten rund 25 Korper- und 15 

Brandgraber, die auf Grund ihrer verschiedenartigen Herrichtungen und Aus- 

stattungen irritieren mogen. Driehaus hat vier von Ost nach West fortschreitende 

klare Belegungszonen (1-4) herausgestellt, die jedoch den Vorgang des tatsachlichen 

Belegungsablaufes zu stark vereinfachen48. Vergleicht man Bell mit den vorherigen 

Graberfeldern, so ergeben sich trotz der lokalen Differenzen wesentliche Uber- 

einstimmungen.

3.2 Typenbesprechung und Zeitstellung

Als alteste spatesthallstattzeitliche Grablegen (Ha D 3) sind auf Grund der 

Fibeln und der anderen Beigaben das Zentral-Wagengrab und die Nachbestattun- 

gen aus Hiigel 1 sowie Hiigelgrab 5 anzusehen (z. T. Driehaus Zone 1; unser 

Horizont 1: Bild 12 und Tabelle 3)49. Sie enthalten entweder nur Metallbeigaben 

oder diese zusammen mit einem Gefafi50.

In der nachsten Belegungsphase (Driehaus Zone 2 = Horizont 2), einem friihesten 

bis friihen LT A, fehlen wie in Brachtendorf und Mayen die nur metallfuhrenden 

Graber vollig: es liegt entweder ein flaschenartiges Gefafi je Korpergrab vor 

(Hiigel 2, 9, 10, 11) oder dieses ist bereits mit Trachtzubehor und Waffen kombi- 

niert (Hiigel 3 u. 4: u. a. gerippter Ring wie Bild 3,8; Hiigel 6 u. 13; vgl. Tabelle 

1-3). Mit Hiigel 13 tritt die Scheiterhaufengrabsitte in Erscheinung, die auch hier 

einem fortgeschritteneren LT A zuzuordnen ist. Die mehr im Siiden des Grabfeldes 

gelegenen beigabenlosen Scheiterhaufen-Hiigel 17 und 18 durften zeitlich ebenso 

hierher gehdren wie die nur mit einer konkav-schultrigen Flasche ausgestatteten 

Kdrpergraber 7, 14 und 19. Gerade sie weisen auf Grund ihrer Grabart und Aus- 

stattung mit nur einem GefaB nach Westen und bezeichnen den Ubergangshorizont 

von flaschenartigen Gefafien zu Flaschen, wie er auch an den Hiigeln 11/12 von 

Brachtendorf gut erkennbar ist (Bild 12) 51. In den gleichen Zeithorizont gehdren 

die Bestattungen aus Hiigel 21. Sie stellen geradezu den Schlussel fiir die restlichen 

Grabfeld-Belegungen dar. Erstens bezeichnen sie durch recht differenzierte Grab- 

arten das Ende der keilformig nach Westen auslaufenden Korper- und das schlieB- 

liche Uberwiegen der Brandgraber innerhalb des Feldes (Hiigel 21, 23 u. 25/1) 52.

licher Vergleich angestellt werden; man vgl. u. a. Katalog Rest u. Driehaus a. a. O. (siehe 

Anm. 46) Hiigel 13/11; 21/1 u. 24 (hier entgegen Plan Driehaus je zwei Bestattungen statt 

einer). — Zu den anthropologischen Bestimmungen von Bell zuletzt: U. Thieme, Neue Aus- 

grabungen u. Forschungen in Niedersachsen 5, 1970, 277 f.

48 Siehe Driehaus a. a. O. (Anm. 46) 14 ff. Er hat zwar die sich durch Generationsfolge und 

Familienbindung ergebenden kleinen ’Vor- und Riickspriinge in den Bestattungssitten und in den 

Beigaben' angemerkt.

49 Driehaus a. a. O. (siehe Anm. 46) 15. 22 ff. u. 36 ff.; siehe auch oben Anm. 40. - Zu den 

Situlen siehe Kimmig (Anm. 40) 31 ff.; Driehaus a. a. O. 26 ff.; H. Polenz, Nass. Ann. 82, 

1971, 1 ff.

50 Hiigel 1: Wagengrab u. Korpergr. I, Hiigel 5; Hiigel 1: Kdrpergraber II—III.

51 Siehe S. 72 u. Bild 6,1-5 sowie Driehaus a. a. O. (Anm. 46) Abb. 7. 9 u. S. 12 f. — Die 

Flasche aus Bell, Hiigel 7, sieht derjenigen Bild 6,3 aus Brachtendorf in der Form ahnlich; vor 

allem ist bei beiden das Unterteil gerauht und mit Vertikalglattstreifen versehen — eine Ver- 

zierung, die gerade bei friihen Stricken auftreten kann: siehe auch das Mayener GefaC Bild 10,2 

aus dem gleichen Horizont 2 u. Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) Taf. 28 Bl. G 1 u. 31D1.

52 Driehaus a. a. O. (siehe Anm. 46) Abb. 9 u. S. 12 f.
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Zweitens erscheinen nun neue Beigabenkombinationen, die das Bild nachfolgender 

Grabausstattungen bestimmen. In wohl fast zeitgleichen Grabern linden sich in 

Hiigel 21, Korpergrab I b, eine konkav-schultrige Flasche und ein Hiebmesser, 

in Korpergrab I a eine Schiissel und eine glattverzierte Schale, in Korpergrab II 

eine mehr rund-schultrige Flasche mit Schale, ein Hiebmesser, eine LT A-Draht- 

fibel und Dreiknotenringe sowie im Korpergrab III eine kammstichverzierte 

Schiissel mit Schale und Hiebmesser (Bild 12)53. Die Flasche aus Grab I b gehort 

noch zum Typus der Flaschen aus den benachbarten Hiigeln 14 und 19, wahrend 

das Hiebmesser auch in den Grabern II und III sowie im nachstliegenden Hiigel- 

Korpergrab 23 auftritt. Die verschieden gestalteten Schiisseln in Grab I a und 

III - letztere mit Kammstich - linden sich in den Scheiterhaufengrabern 26/III 

und 29/1 wieder und haben die Entwicklung scheibengedrehter (?) FuBgefaBe und 

Schiisseln der Scheiterhaufengraber 25/III, 27 und 29/11 beeinflufit. Dies gilt auch 

fiir die Mitgabe einer Schale und weiterer Gefafie. So ist die Kombination rund- 

schultrige Flasche/Schale von Hiigel 21/11 gleichfalls bei den Scheiterhaufengrabern 

(mit verschobenem Leichenbrand) 20, 22 und 24/1 wiederzufinden54. Ebenso tritt 

schliefilich die glattverzierte Schale aus Hiigel 21/1 a im Korpergrab 23 und 

Scheiterhaufengrab 29/11 auf, wie auch flaschenartige GefaBe bis zum Ende er

scheinen (Hiigel 25/III u. 29/1). Die mit Hiigel 21 verkniipften restlichen Graber 

kbnnen zeitlich nicht weit von ihm angesetzt werden, gehdren also einem fort- 

geschrittenen LT A (Horizont 3; siehe Tabelle 3) an - vielleicht schon an der 

Schwelle zu LT B. Dagegen sprechen weder die sonst im ostlichen Hunsriick-Eifel- 

Bereich recht ungewohnlichen Hiigel-Mehrfachbestattungen — teilweise in auf- 

wendiger Brandmanier - noch das Erscheinen der FuBgefaBe55.

53 Rest a. a. O. (siehe Anm. 46) 159 ff. mit Abb. 22-23. - An Knotenringen, bei denen eigen- 

artigerweise kaum Jemals mehr als zwei gleichartig gestaltete vorkommen, sind im naheren 

Umkreis zu nennen: siehe Liste 3, S. 112 f.

54 Grab 21/11 u. 24/1 sind iiberdies durch mitgegebene Knotenringe verbunden.

55 Eine Mehrfachbestattung gleicher Zeit ist z. B. auch in Bassenheim (KO) Hiigel 35, zu beob- 

achten: siehe Joachim, Inventaria Arch. D 149; ders., Bonner Jahrb. 170, 1970, 44 mit Anm. 12 

(fiir Spathallstatt). — Sekundarbrandspuren und Gesamtverbrennung zeigen nicht immer alle 

Gegenstande aus einem Brandgrab: bei Grab 13/1 u. 13/11 nur die flaschenartigen GefaBe; bei 

20 u. 22 Flasche u. Schale; bei 24/1 Flasche, Schale u. Armring; bei 25/III nur das FufigefaB; 

bei 26/1 nur die Schale; bei 26/III die Schiissel; bei 27 alle GefaBe; bei 29/1 die GefaBe und der 

Ring; bei 28 und 29/11 ist nichts verbrannt. — Zu den FufigefaBen siehe Driehaus, Bonner Jahrb. 

166, 1966, 19 mit Anm. 22; Joachim a. a. O. u. (Anm. 3) 100 f. sowie oben S. 76 f. mit Bild 

10,17—18 (Mayen, Hiigel 3) und oben S. 90 mit Bild 16,7 u. 9-10 (Karlich). Die Drrehscheiben- 

gefaBe unter ihnen sehen sich teilweise in ihrer Machart so ahnlich, daB sie als Erzeugnisse 

einiger weniger Werkstatten anzusehen sind (siehe dazu auch unten S. 94 Anm. 68): Ton 

feinst-gemagert, grau bis rotlichbraun; Ofl. rotbraun bis schwarz, glanzend poliert. - AuBer 

den Hiebmessern u. Knotenringen sprechen fiir LT A-zeitliche Einordnung der Graber von 

Horizont 3 u. a. auch die durchbrochene Eisengiirtelschnalle aus Hiigel 13/1 (siehe Zusammen- 

stellung bei L. Kilian, Trierer Zeitschr. 29, 1966, 150 f.) und die mit S-Haken verzierten, 

rundschultrigen Flaschen, Hiigel 22 u. 24/1, die eine Parallele in Riidesheim haben aus einem 

Hiigelgrab mit vielleicht zugehoriger Maskenfibel und Armring: Behaghel a. a. O. (siehe 

Anm. 5) 150 mit Taf. 16 F 2. — Gewisse Besonderheiten in Bell wie z. B. die genannte 

Hiigel-Mehrfachbestattung bekunden die Grenzlage des Graberfeldes zwischen der Ost- und 

Westgruppe der HEK.
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Tabelle 3: Bell. Kombinationsstatistik der Graber. - Zeichenerklarung siehe Tabelle 1.
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3.3 Ergebnisse

Es hat sich erwiesen, dab das Beller Graberfeld in der Tat grundsatzlich von Ost 

nach West fortlaufend angelegt worden ist. Jedoch sind die von Driehaus heraus- 

gestellten vier Zonen - wie bereits weiter oben gesagt wurde - nicht so klar ab- 

grenzbar56. Es zeigt sich vielmehr, dab westlich der Ha D3-Hiigel 1 und 5 (Hori- 

zont 1) zunachst im fruhesten LT A in breiter Front beerdigt wird, wobei die 

nbrdlicher gelegenen Graber vielleicht etwas alter sind als die siidlichen (Driehaus 

Zone 2; unsere Tabelle 3 u. Bild 12). In einer entwickelteren LT A-Phase erscheint 

die Scheiterhaufengrabsitte, die in siidlich von Hiigel 13 gelegenen Bestattungen 

fortwirkt, auch wenn weiterhin Korpergraber vorkommen (Horizont 2). Gerade 

die Ausstattungen der vier Korpergraber in Hiigel 21 erweisen, dab trotz des 

Aufkommens komplizierter Brandriten und dem Erlbschen des Kbrperritus weiter- 

laufende, vielfaltige, zeitlich enge Verbindungen nach Siiden, Westen und Norden 

innerhalb der Nekropole bestehenbleiben. Sie beweisen, daft die Zonen 3 und 4 

nach Driehaus gar nicht so scharf abgrenzbar sind, es sei denn, die Hiigel 13 und 

21 werden als besondere Dreh- und Angelpunkte fiir den weiteren Verlauf ange- 

sehen57. Sicher ist freilich das Ende des Graberfeldes vor den ausgebildeten Beginn 

von LT B zu setzen58. Bei den schon fiir Brachtendorf und Mayen getroffenen 

absolut-chronologischen Ansatzen fiir Ha D3 und LT A kommen wir in Bell im 

Spathallstatt auf wenige, und zwar nur auf 4—5 Personen, die - wohl miteinander 

verwandt — einer Hofstatt angehbrten59. In LT A sind dagegen etwa 10 Personen 

pro Generation anzusetzen, was im Vergleich zu Brachtendorf und Mayen das 

Doppelte ist, aber mdglich erscheint60. Auch jetzt darf man mit den Angehbrigen 

wohl derselben Hofgemeinschaft rechnen.

4.1 Das Graberfeld von Kiirlich

Von dem auf etwa 25 ha Ausdehnung gelegenen riesigen spathallstatt- bis friih- 

latenezeitlichen Hiigel- und Flachgraberfeld (Ha D — LT B) in Kiirlich, Ldkr. Kob

lenz, sind nur 62 geschlossene Korpergraber bekannt, zu denen etwa 30 weitere aus 

Einzelfunden kombiniert werden kbnnen61. Gut die Halfte der gesicherten friih- 

latenezeitlichen Bestattungen wurde von J. Rbder zwischen 1939-1943 geborgen. 

Obwohl sie sich nur auf schmalen Landstreifen im Bimsabbaugebiet der Firma 

Hommer, Karlich, beobachten liehen, bieten sie weitere Einblicke zu Fragen des

56 Driehaus a. a. O. (siehe Anm. 46) 13 Abb. 10. - Die flaschenartigen Gefafte seiner Zone 2 sind 

weder im Text (S. 7 ff.) noch in den Belegungskarten (Abb. 6-7 u. 10) gebiihrend beriicksichtigt 

worden.

57 Die Belegung ist insgesamt etwa so erfolgt: 1, 5, 2, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 6, 8, 13, 23 ?, 7, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 27 (siehe Tabelle 3).

58 Ebenso Driehaus a. a. O. (siehe Anm. 46) 24 f.

59 Siehe Driehaus a. a. O. (Anm. 46) 21.

60 Driehaus a. a. O. (Anm. 46) 24. - In Losheim (MZG) sind Grofi u. Haffner zu einer annahernd 

gleichen Zahl gelangt (16. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarld. [1969] 102 f.).

01 Joachim a. a. O. (Siehe Anm. 3) 172 Nr. 29, 223, 259 u. 263; ders., Jahrb. RGZM. (im Druck) 

mit Anm. 2. - Die von J. Rbder (Trierer Zeitschr. 18, 1949, 17) geschatzte Grabzahl von 3000- 

4000 Stuck diirfte trotz der Grbfie des Areals viel zu hoch gegriffen sein.



12



87Ein Hiigelgraberfeld der Jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur von Brachtendorf

14 Karlich, Ldkr. Koblenz. 1 Grab 1; 2-3 Grab 3; 4 aus Pfostenloch bei Grab 5; 5 Grab 5. — 

1. 3-4 TongefaEe; 2 Eisen; 5 Bronze. - Mafistab 1 : 3.
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15 Karlich, Ldkr. Koblenz.

1 Grab 2; 2-5 Grab 10; 6-11 Grab 4. - 1. 5. 7-11 TongefaCe; 2-4. 6 Bronze. - MaCstab 1 : 3.
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16 Karlich, Ldkr. Koblenz. 1-4 Grab 22; 5-6 Grab 23; 7 Grab 13; 8 Grab 14; 9-10 Grab 7. -

4. 7-10 Tongefafie; 1. 5-6 Bronze; 2-3 Eisen. — MaBstab 1 : 3.
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Grabritus und der Beigabenordnung (Bild 13)62. Zu chronologischen Erorterungen 

sind die allein vertretenen Korpergraber gegeniiber Brachtendorf, Mayen und Bell 

jedoch nur bedingt verwendbar, da ein ’willkurlicherc Grabfeldausschnitt vorliegt. 

Er lafit zwar erkennen, dafi die Graber in unterschiedlich nahe aneinandergeriickten

62 Der Plan Bild 13 ist nach Abb. 43 (Wagengrab 4) in den Bonner Jahrb. 146, 1941, 296 und 

nach Unterlagen zu den Abb. 35 u. 37-40 in den Bonner Jahrb. 148, 1948, 418 ff. erstellt und 

kann nicht mehr ganz genau rekonstruiert wiedergegeben werden. - Das umfangreiche Material 

des Wagengrabes 4 (1932) laEt sich hier nicht vorlegen (Mittelrhein-Mus. Koblenz Inv.Nr. 5355); 

es ist zumeist publiziert bei: Gunther, Nachrichtenbl. f. Rhein. Heimatpflege 4, 1932/33, 285 ff.; 

ders., Bonner Jahrb. 138, 1933, 187 f. mit Abb. 2-4 u. Taf. 26; ders., Forsch. u. Fortschritte 9, 

1933, 317 ff.; ders., Germania 18, 1934, 8 ff.; Rbder, Bonner Jahrb. 146, 1941, 295 ff.; ders., 

Rhein. Vorzeit in Wort u. Bild 4, 1941, 49 Abb. 4; P. Jacobsthal, Early Celtic art (London 

1944) 74 mit Taf. 28,33; 104,167 u. 106,170. - Aus der nachgerutschten Bimsschicht der 

bstlichen Grabeneinfiillung um Wagengrab 4 stammen Reste zweier Schalen von feinem, gelbem 

bis schwarzem Ton u. gleicher Off., Hdw. (Rbder, Bonner Jahrb. 146, 1941, 297; Bild 17,12-13; 

Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 40,403 c); von innerhalb des Kreisgrabenbezirks des Wagen

grabes, vielleicht aus ihm selbst (?), stammen zwei Dreiknotenringe (Rhein. Landesmus. Bonn 

Inv.-Nr. 40,403 d-e; Bild 17,9-10). — Das Material der Korpergraber 1-28 wie der Graben 

A—C ist im Rhein. Landesmus. inventarisiert unter Nr. 41,350—364 (Grab 1—3, 4—5, 7, 10, 13—14, 

22—23, Graben A—C, Grab A) u. 43,158—162 (Grab 27, 24, 26, 28, 25). Es ist z. T. in den 

Bonner Jahrb. 148, 1948, 419 Abb. 36 gebracht, mufi aber wegen verschiedener Ungenauigkeiten 

komplett neu vorgelegt und entsprechend beschrieben werden (sonst ebd. 418 ff.). - Grab 1 

(Aussehen unbekannt): Zwiebelflasche von bims-gemagertem, schwarzem Ton u. rbtlichem 

Uberzug, feine Riefenverzierung, Unterteil gerauht, Hdw., H. 35,4 cm (Bild 14,1). - Grab 2 

(wie 1): Flasche von fein gemagertem grauem Ton u. hellbrauner Ofl., Riefenverz., Unterteil 

rauh, Hdw., H. 29,1 cm (Bild 15,1). — Grab 3 (wie 1): flaschenartiges GefaE von fein 

gemagertem, rotlich-braunem Ton u. brauner Ofl., Kammstichmuster, unter Rand aufien Lack- 

reste, Unterteil gerauht, Hdw., H. 15,5 cm (Bild 14,3); — fragmentarisch erhaltenes eis. Hieb- 

messer, Lange noch 10,3 cm (Bild 14,2). - Grab 4 (Lage: a. a. O. 419): Topf von schwarz- 

brauner Ofl., Unterteil iiberglattet, Hdw., H. 19,5 cm (Bild 15,10); — Scherben von Schale mit 

Glattstrichen (Bild 15,7-8); - Bodenstiick, sekundar gebrannt (Bild 15,9); - Fragment einer 

Schale von fein gemagertem, braunem Ton u. brauner geglatteter u. stumpfer Ofl. mit seichten 

Glattstrichen, ’Kreuzmuster', Dsw. (?) (Bild 15,11); - bronz. offener, abgenutzter Dreiknoten- 

ring, Dm. 6,7 cm (Bild 15,6). - Grab 5 (Lage: a. a. O. 419): bronz. tordierter Halsring mit 

flachen Osenenden, Dm. 14,5 cm (Bild 14,5); — Schalenscherben aus Pfostenloch bei Grab 5, 

gehbren zu Schale Bild 15,11 (Bild 14,4). - Grab 7 (Lage: a. a. O. 420): fragmentarisch 

erhaltenes Fufigefafi von dunkelbrauner glanzend polierter Ofl., Dsw., H. 17,1 cm (Bild 16,10); - 

fragmentarisch erhaltene Schale von brauner, geglatteter Ofl. mit Resten von Glattverzierung, 

Dsw. ?, H. 6 cm (Bild 16,9); — weifier Kieselstein. — Grab 10 (Lage: a. a. O. 420): Flaschchen 

von fein gemagertem, grauem Ton und brauner Ofl., Kammstichverzierung, Unterteil iiber- 

glattet, Hdw., H. 15,7 cm (Bild 15,5); - zwei gerippte Bronzearmringe, etwas korrodiert, 

Dm. 4,2 cm (Bild 15,2—3); — bronz. Fibel mit profiliertem u. gekerbtem Biigel, Fufi fehlt (Bild 

15,4). — Grab 13 (Lage: a. a. O. 420): FuEgefafi von brauner, polierter Ofl., innen im Unterteil 

Vertikalglattstriche, Boden pfropfenfdrmig eingesetzt, Dsw., H. 16 cm (Bild 16,7). - Grab 14 

(Lage: a. a. O. 420; nur ein Gefafi!): fragmentarisch erhaltene Flasche von dunkelbrauner, 

glanzend polierter Ofl., Dsw., H. 22,4 cm (Bild 16,8); - Eisenrest (verschollen). — Grab 22 

(Lage: a. a. O. 420): fragmentarisch erhaltenes, schiefes flaschenartiges Gefafi von brauner, 

geglatteter Ofl., tiefes Riefenmuster, Hdw. (Bild 16,4); - glatter Bronzering mit abgeschragten 

Enden, Dm. 7,8 cm (Bild 16,1); — zwei eis. Lanzenspitzen mit Mittelgrat (nur Reste erhalten; 

Bild 16,3 nach Abb. 36,6 a. a. O.); — Reste einer eis. Giirtelschnalle mit aufgeschobener Blech- 

htilse u. Niet (Bild 16,2 u. 2a); - Kiesel (verschollen). — Grab 23 (Lage: a. a. O. 420): zwei 

Bronzefibeln (Bild 16,5-6). — Grabenviereck A (Lage: a. a. O. 424): u. a. Scherben einer Flasche 

(nicht abgebildet). — Grabenviereck B (wie A) aus Graben: neben vier Wandscherben ein Rand- 

stuck einer Schale von schwarzem, feinem Ton und brauner geglatteter Ofl., Dsw., (Bild 17,11). - 

Kreisgraben C (wie A) aus Graben: Boden- und Wandstiick von GefaEen (nicht abgebildet). - 

Grab A (Lage: a. a. O. 419): Reste einer Flasche von fein gemagertem, rbtlichem Ton u. 

braunroter Ofl., Verzierung u. Ofl. fast wie Exemplar Bild 14,1, Hdw. (nicht abgebildet);

- Schale von dunkelbrauner, geglatteter u. stumpfer Ofl. mit seichten Glattstrichen, ’Kreuz-
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17 Karlich, Ldkr. Koblenz. 1-2 Grab 24; 3 Grab 27; 4 Grab A; 5 Grab 25; 6-8 Grab 26; 

9—10 aus Kreisgrabenbezirk von Wagengrab 4 (1932); 11 aus Graben von Grabenviereck B; 

12-13 aus Grabeneinfiillung um Wagengrab 4 (1932). - 2. 4-5. 8. 11-13 Tongefafie; 1. 3. 9-10 

Bronze; 6-7 Eisen. — Mafistab 1:3.
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Gruppen (einzelner Familien bzw. Sippen ?) zusammenliegen63. Bemerkenswert 

sind neben Bestattungen von Erwachsenen die sicheren Kindergraber 8, 10, 19, 23 

und 25 sowie die hohe Zahl an beigabenlosen Grabern (12 von den insgesamt 29 

Grabern; Bild 13). Soweit erkennbar, lagen die Toren mit dem Kopf im Osten bis 

Nordosten, die Gefafte - wie iiblich - an den Fiifien, seltener beim Kopf.

Die bei den anderen Graberfeldern gezeigte, chronologisch auswertbare interne 

Beigaben-Abfolge ist in Karlich nicht so klar erkennbar. Die Haufigkeit von 

’Mischinventaren‘, von nur keramik- oder nur metallfiihrenden Bestattungen 

(9:5:3) entspricht der allgemein geiibten ostlichen HEK II A-’Normc (Bild 

14-18)64. Auf den ersten Blick erlaubt sie unter anderem eine grobe Datierung des 

gesamten Materials in das voll entwickelte LT A. Bei naherem Hinsehen ergeben 

sich freilich feinere Unterschiede.

4.2 T y p e n b e s p r e c h u n g und Zeitstellung

Innerhalb der westlichen Grabgruppierung gehbren die Graber 10 und 22 auf 

Grund ihrer drahtfbrmigen Ringe (Bild 15,2-3; 16,1), der Fibel wie GefaBe (Bild 

15,4-5; 16,4) wohl ebenso zu den alteren LT A-Bestattungen wie Grab 3 (Bild 

14,2-3)65. Dieses ist hier zwar wegen der unsicheren Fundbeobachtung — wie auch

muster', Dsw. (?), H. 7,1 cm (Bild 17,4); - Eisenmesserrest (verschollen). - Grab 24 (Lage: 

a. a. O. 420): bronz. korrodierter Dreiknotenring mit gekerbter Aufienrippe, einhangendes 

Bronzeringelchen mit Ose, Dm. 6,8 cm (Bild 17,1); - Schale von fein gemagertem, braunem 

Ton u. schwarzbrauner, geglatteter u. stumpier Oil. mit tiefen Glattstrichen, ’Kreuzmuster', 

Dsw., H. 7,8 cm (Bild 17,2). — Grab 25 (Lage: a. a. O. 421): Fragment eines flaschenartigen 

Gefafies von braunem, feinem Ton u. gleicher OIL, Zweikreisstempelung, Hdw. (Bild 17,5; 

teilweise nach Abb. 36,7 a. a. O., Stempel gesichert). — Grab 26 (Lage: a. a. O. 421): 

fragmentarisch erhaltene Schale von feinem, braunem Ton u. brauner Ofl., Dsw., H. 7 cm (Bild 

17,8); - eis. Giirtelring, Dm. 2,7 cm (Bild 17,7); — Fragment eines eis. Messers mit aufgeschobener, 

langovaler Griffklammer, Lange noch 6,1 cm (Bild 17,6 u. 6a). - Grab 27 (Lage: a. a. O. 421): 

bronz. stark korrodierter Dreiknotenring, Dm. 6,7 cm (Bild 17,3). — Grab 28 (Lage: a. a. O. 

421): fragmentarisch erhaltene Zwiebelflasche von dunkelbrauner Ofl., Riefenverzierung, Unter- 

teil gerauht, Hdw., H. 34,4 cm (Bild 18,4); — Schale von braunem, feinem Ton u. brauner, 

geglatteter Ofl., Vertikalglattstreifen, Dsw., H. 6,4 cm (Bild 18,2); - Fragmente einer Eisenfibel 

mit sechs(?)schleifiger Spirale (Bild 18,1; nach Rontgenbild); — Fragment eines eis. Giirtelringes 

mit drehbarem Ringknopf (Glied), Dm. 5,6 cm (Bild 18,3).

63 Siehe Rbder, Bonner Jahrb. 148, 1948, 421 u. Trierer Zeitschr. 18, 1949, 17 Abb. 3. - Uber die 

auftretenden Pfosten, Gruben, Feuergruben, Kreisgraben u. Viereckanlagen kann hier nicht 

diskutiert werden (siehe Bild 13); dazu ausfiihrliche Lit. bei Rbder a. a. O. 421 ff.; ders., 

Germania 25, 1941, 226 f. mit Anm. 17 (Kreisgraben) u. 231 mit Anm. 42 (Pfahle, Stein- 

stellungen); K. L. Voss, Die Vor- u. Friihgesch. d. Kreises Ahaus. Bodenaltertiimer Westfalens 10 

(Munster 1967) 72 ff. 93 ff. (Kreisgraben); E. M. Wightman, Bonner Jahrb. 170, 1970, 211 ff. 

(’Grabgarten') mit umfangreicher Lit.

64 Siehe Tabelle bei Joachim a. a. O. (Anm. 3) 112.

65 Zu den Ringen vgl. Bild 3,8 (Brachtendorf) u. Bild 10,13-15 u. 11,2 (Mayen) sowie oben S. 72. - 

Die Kammstichverzierung auf den Gefafien Bild 14,3 u. 15,5 tritt vornehmlich in einer alteren 

Phase von LT A auf, besonders auf flaschenartigen Formen: Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 

104; — die Verzierung auf Gefafi Bild 16,4 ist bisher singular; - die Flasche Bild 15,5 ist unge- 

wbhnlich klein: es ist eine ’Kinderflasche' wie Bild 3,4; - Lackiiberzug (Bild 14,3) ist auf Friih- 

latenegefafien seltener vertreten; siehe Joachim a. a. O. 105 mit Anm. 405; 132 mit Anm. 515 

sowie ders. in: Marburger Beitr. z. Arch. d. Kelten. Festschr. W. Dehn. Fundber. aus Hessen, 

Beih. 1 (Bonn 1969) 101 Anm. 35 u. L. Sufi, ebd. 291 ff.; - zum Giirtelhaken (Bild 16,2) vgl. 

Behaghel a. a. O. (siehe Anm. 5) Taf. 16 A 3.
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18 Karlich, Ldkr. Koblenz. Grab 28. - 1. 3 Eisen; 2. 4 Tongefafie. — Mafistab 1 : 3.

Grab 1 und 2 (Bild 14,1; 15,1)66 — nur mit Vorbehalt heranzuziehen. Vielleicht 

etwas junger als Grab 10 und 22 sind die zu Gruppen geordneten Graber 4, 5, 6 

und 7, 8, 9. Ein enger Zusammenhang besteht dabei vor allem zwischen Grab 4 

mit Dreiknotenring (Bild 15,6-11) und dem benachbarten Grab 5 mit tordiertem 

Osenhalsring (Bild 14,5), da sich Scherben der Schale Bild 15,11 aus Grab 4 in der

66 Die Verzierung auf den Flaschen 1st iiblich: Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 104; - die Form des 

Studies Bild 15,1 ist im Gegensatz zu der Bild 14,1 seltener vertreten: dazu bei Joachim a. a. O. 

100 mit Taf. 36 A 1 fast identischeS Gefafi.
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Fiillerde des Grabpfahles bei Bestattung 5 fanden (Bild 14,4)67. Die FuBgefafie 

der Graber 7 und 13 sind zeitlich nicht differenzierbar (Bild 16,10 u. 7); sie zeigen 

lediglich verschiedene technische Stufen im Gebrauch der Topferscheibe 68. Die 

siidlich Wagengrab 4 (1932) gelegene Grabgruppe (Nr. 24. 26. 27) gehbrt auf 

Grund der Schalen und Dreiknotenringe eng zusammen (Bild 17,1-3. 6-8) und ist 

uber das Inventar von Grab 4 (Bild 15,6-11) zum groben Teil an die oben bespro- 

chene ’Gruppe‘ anzuschliefien 69. Dem widerspricht auch nicht das stempelverzierte, 

flaschenartige GefaB aus Grab 25 (Bild 17,5)70. In das voll entwickelte LT A ge- 

horen schlieBlich das genannte Wagengrab 4 (1932) wie die Grabenvierecke A und 

B (Bild 17,9-13)71.

Im Gegensatz dazu sind die randlich gelegenen Graber 14 und 23 im Osten und 28 

im Sriden wohl dem Ende von LT A oder bereits in den Ubergang zu LT Bl einzu- 

ordnen. Dabei stellt die vorzuglich gearbeitete Flasche aus Grab 14 (Bild 16,8) 

erne bisher selten nachgewiesene Variante dar72. Die vierspiraligen Fibeln mit ge- 

rundetem LT A-Biigelausschnitt aus Grab 23 diirften wegen der starkeren Fufi- 

bildung in den LT A/B-Ubergang gehdren (Bild 16,5—6) 73. Bei Grab 28 spricht die 

vielleicht sechsschleifige Spirale der Fibel fiir die gleiche Zeitstellung (Bild 18,1).

4.3 Ergebnisse

Es lafit sich zusammenfassend festhalten, dab die im umliegenden Bergland gezeig- 

ten kulturell-chronologischen LT A-Entwicklungsphasen (Brachtendorf usw.) fiir

67 Zur Zeitstellung der Osenhalsringe zuletzt Haffner, 16. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im 

Saarld. (1969) 59 f.; zu unserem Stiick sei als ungefahre Parallele lediglich genannt: Engels 

a. a. O. (siehe Anm. 19) Taf. 19 B 1. - Das Gefafi Bild 15,10 ist in der Form ungewohnlich; - 

die Schalen mit ’Kreuzmuster' (Bild 15,11; 17,2.4) sind verbreitet: Joachim a. a. O. (siehe 

Anm. 3) 105.

68 Zu ihrer Herkunft gilt das bereits oben S. 84 Anm. 55 Gesagte; - die zeitliche Stellung fiir 

Gefafi Bild 16,10 kann in etwa durch ein fast gleiches, mit zwei offenen Vierknotenringen zu- 

sammengefundenes Exemplar aus Wederath (BKS) bestatigt werden (Trierer Zeitschr. 24-26, 

1956-58, 363 f. mit Abb. 24; vgl. auch ahnliche rheinhessische Gefafie: B. Stiimpel, Der Worms- 

gau 8, 1967-69, 28 Abb. 19,5 und 31 mit Abb. 21 D 1). - Ein etwas kleineres FuBgefaB wie 

Bild 16,7 von demselben Tbpfer (?) stammt aus Bassenheim (KO) Hugel 25: Joachim a. a. O. 

(siehe Anm. 3) Taf. 33 A 3.

69 Zu den Schalen siehe Anm. 67, zu den Ringen siehe Anm. 53; - Grab A (Bild 17,4) ist auf dem 

Graberfeld nicht mehr genau zu lokalisieren. — Kleine eis. Messer wie Bild 17,6 sind seltener 

bekannt: Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 110 u. 134 mit Taf. 42 A 4; - zum Giirtelring Bild 

17,7 siehe ders., Inventaria Arch. D 149,2.

70 Siehe Bild 10,2 u. 17 (Mayen).

71 Siehe oben S. 90 Anm. 62.

72 Eine etwas grofiere, ahnlich gestaltete Flasche aus Gering (MY) stammt vielleicht vom gleichen 

Tbpfer wie unsere Flasche (Bonner Jahrb. 142, 1937, 220 Abb. 10,1); siehe dazu auch Anm. 68. - 

Verwandte, hohe rillenverzierte Fufigefafie der Hochwald-Nahe-Gruppe will Haffner ’in eine 

jiingere Phase der Keramikentwicklung der jiingeren Hunsruck-Eifel-Kultur‘ setzen, was un

serem Zeitansatz gut entspricht (Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarld. 11, 1964, 147 mit 

Abb. 12,8). — In die gleiche Wende von LT A/B 1 gehbrt wohl eine im Bauchteil starker akzen- 

tuierte Flasche ven Braubach (GOH) ’Rheinuferstrafie' (Mus. Oberlahnstein Inv.-Nr. 6162) so- 

wie eine aus Wiesbaden-Schierstein; zwei weitere aus Braubach - vor allem die mit Stempel- 

verzierung - diirften etwas jiinger sein: Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 128 mit Taf. 42 C; 

Behaghel a. a. O. (siehe Anm. 5) 152 mit Taf. 27 D; Schwappach, Ber. d. Staatl. Denkmalpflege 

im Saarld. 16, 1969, 105 ff.

73 Eine fast gleiche, bronzene Fibel von 3,6 cm Lange stammt aus der Mosel bei Koblenz: siehe 

Liste 1, S. 110.
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das Neuwieder Becken nur bedingt zutreffen konnen. Das mag mit der zu alien 

Zeiten feststellbaren primaren Mittlerrolle — bei eigener schnellerer Veranderung - 

dieses Gebietes zusammenhangen, wahrend sich weiter entfernte Raume einfach 

zogernder nach ihm orientieren konnten. Bei dieser Beeinflussung und Abhangig- 

keit liber grbBere Strecken darf eine im kleinregionalen Rahmen orientierte Va- 

riabilitat, d. h. eine gewisse Eigenentwicklung, nicht unterschatzt werden, wie die 

vier voneinander gar nicht so weit entfernten Graberfelder treffend gezeigt haben.

5.1 Das Flachgraberfeld von Wesseling

Um das gewonnene Bild noch besser zu akzentuieren, soli schliefilich ein vom 

Mittelrhein weiter entferntes, kulturell randlich beeinflufites und chronologisch 

teils divergierendes Graberfeld naher betrachtet werden. Es handelt sich urn das 

in der fruchtbaren Koln-Bonner Bucht gelegene Flachgraberfeld von Wesseling, 

Ldkr. Koln. Vor allem ist es wegen klar beobachteter stratigraphischer Befunde 

von grofiem Wert, wenn auch leider 1953 — wie bei Karlich — nur ein Grabfeld- 

ausschnitt planmafiig untersucht werden konnte, was die statistische Auswertbar- 

keit einschrankt (Bild 19)74.

74 Das Graberfeld ist von Chr. Muller u. A. Herrnbrodt, Bonner Jahrb. 159, 1959, 26 ff. falschlich 

unter ’Ldkr. Bonn' publiziert. Unser Plan (Bild 19) stellt eine Umzeichnung von Abb. 7 (a. a. O. 

35) — nur mit Angabe der Graber - dar. - Die Grabinventare miissen wegen verschiedener Un- 

genauigkeiten und Weglassungen hier in Abbildungen komplett neu vorgelegt und z. T. neu be- 

schrieben (sonst a. a. O. 29 ff.) werden (z. B. Abb. 4,1.7.10-13; 5,1—2.7-8 u. Abb. 6; Taf. 5,1: 

nicht Grab 4, sondern Gr. 5; Taf. 5,2: nicht Grab 5, sondern Gr. 4; siehe Bild 20-25). - Das 

Graberfeld hat eine viel grbfiere Ausdehnung besessen, wie zwei etwa 80 m NW von Grab 10 

(1953) gelegene, 1963 gefundene Bestattungen mit Beigaben zeigen, sowie ein beigabenloses 

W(Kopf)-O orientiertes Mannergrab, das 1970 etwa 180 m dstlich von diesen entdeckt wurde 

(unpubl.; OA. Rhein. Landesmus. Bonn); - die Graber von 1963 (Bild 23,1-2; 24,1-2) sind in 

den Bonner Jahrb. 165, 1965, 424 f. in falschen Zusammenhangen publiziert; es mufi heifien: 

Mannergrab 1 (Inv.-Nr. 63,1175): N-S orientiert, Skelett-Oberteil gestort, — Unterteil erhalten, 

auf linkem Unterschenkelknochen mit Miindung zum Fufiende hin eine Flasche (Bild 23,1), auf 

Schalenrest stehend (Bild 23,2); - Grab 2 (Inv.-Nr. 63,1176): O-W (Kopf) orientiert, Skelett in 

Riickenlage gut erhalten, neben linkem Ellenbogen Flasche (Bild 24,1), Mitte Brust Eisenfibel- 

reste (Bild 24,2). - Z« den Grdbern 1—21 (Rhein. Landesmus. Bonn, Inv.-Nr. 53,90-53,110) ist 

zu erganzen: Korpergrab 1 (Lage: a. a. O. 29): Flasche Handware (Hdw.; Bild 20,2). - Korper- 

grab 2 (Lage: a. a. O. 29): Unterteil der Flasche gerauht, Hdw. (Bild 20,10). - Korpergrab 2 a 

(Lage: a. a. O. 30): Randscherbe von Flasche, Ofl. geglattet, Hdw. (Bild 20,14). — Frauengrab 3 

(Lage: a. a. O. 30): Schale mit gestempelter und eingeglatteter Innenwandzier in Gestalt eines 

geschlossenen, neunstrahligen Bogensterns mit Kreisendigungen, in Stempein Reste von gelber 

Farbeinlage (?), Schale innen ganz, auEen im Oberteil sekundar gebrannt, Drehscheibenware 

(Dsw.; Bild 20,7); — Spinnwirtel sekundar gebrannt (Bild 20,5); — fragmentarisch erhaltene, po- 

lierte, verbrannte Knochennadel mit schwarzer Spongiosa (Bild 20,6). - Korpergrab 4 (Lage: 

a. a. O. 30): Bild 20,11-12. - Frauengrab 5 (Lage: a. a. O. 31): Flasche im Unterteil tongrundig, 

liber Boden Horizontalriefe, Hdw. (Bild 21,4); — Eisenfibel wohl sechsspiralig (Bild 21,1). - 

Brandgrab 6 (Lage: a. a. O. 31): Flasche, Bodendm. 11 cm, Hdw. (Bild 20,13). - Frauengrab 7 

(Lage: a. a. O. 31): Flasche unverziert, Hdw. (Bild 22,1); — zwei eis. Fibeln mit Fufi (Bild 

22,3—4); — Bruchstiick eines blauen Glasarmringes mit gelber Auflage, Haevernick Gruppe 6 c, 

Dm. 4,6 cm (Bild 22,2). — Mdnnergrab 8 (Lage: a. a. O. 31): Flasche mit drei Horizontalriefen 

auf Schulter u. Halsrippe mit Einzeldellen, Unterteil gerauht, Hdw. (Bild 22,5). - Brandgrab 9 

(Lage: a. a. O. 31): Fragmente einer Flasche von grauschwarzem, feinem Ton u. graubrauner 

Ofl., diese im Oberteil geglattet, im Unterteil gerauht, auf Hals Horizontalrippe mit Zweier- 

dellen, auf Schulter unterhalb schwachem Horizontalwulst zickzackfbrmiges Glattband, Rdm.
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20 Wesseling, Ldkr. Koln. 1-2 Grab 1; 3-7 Grab 3; 8-10 Grab 2; 11-12 Grab 4; 13 Grab 6; 
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Maftstab 1 : 3.
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5.2 Grab si t ten

Die 15 Korper- und 10 Brandgraber lagen auf einem groberen Areal verstreut 

oder zeigten deutliche Gruppierungen. Letzteres gilt fur die Korperbestattungen 

im Nordwesten und Siidosten; so bei gleicher Ausrichtung und Tiefe der Graber 

4.5 und 10.11. Die Brandgraber lagen fast ausschlieBlich im nbrdlichen und mitt- 

leren Grabfeldteil.

Die Korperbestattungen - nur von Erwachsenen - waren mehr West-Ost mit Kopf 

im Westen als Nord-Slid mit Kopf im Norden orientiert; nur der Mann von 

Grab 12 lag mit dem Kopf im Siidosten. Sie waren alle in sandigem Boden bei 

Tiefen zwischen 0,72-1,46 m unter heutiger Oberflache angelegt. Nach der Form 

der Grabgruben wurden die Toten meist in Holzkisten und Riickenlage bei anlie- 

genden Armen beigesetzt; einige hatten auch iiberkreuzte oder angewinkelte Unter- 

arme (Grab 1.11.12), iibereinandergeschlagene Beine (Grab 10) oder waren als 

Links- bzw. Rechtshocker anzusehen (Grab 4.15). Von den fiinfzehn Bestattungen 

waren vier beigabenlos. Bei den elf anderen standen die GefaBe — meist Flaschen - 

an den Beinen, am Fufiende, beim Kopf oder beim Arm. Es fanden sich einfache 

oder paarige Armringe und einmal Beinringe (Grab 2: Bild 20,8-9) sowie nur eine, 

stets auf der rechten Schulter getragene Eisenfibel. Der Tote aus Grab 1 besafi 

einen Halsring (Bild 20,1) und auf dem rechten Oberarm des Mannes, Grab 12, lag 

eine eiserne Pinzette (Bild 21,10).

Die zehn Brandgraber waren aufier Frauengrab 3 in einer iiber der Sandschicht ab- 

gelagerten braunen Rhein-Aue-Lehmschicht bei 0,21-0,7 m unter heutiger Ober

flache angelegt worden75. Es handelte sich meist um Urnengraber. Lediglich Grab 3 

war ein Urnengrab mit Knochenhaufchen (Bild 20,3-7); Bestattung 17 war als ein- 

ziges beigabenloses Brandgrab ebenfalls ein Knochenhaufchen76. Bei den Grabern 3

15,7 cm, Hdw. (Bild 23,5). - Mannergrab 10 (Lage: a. a. O. 31): Flasche im Unterteil ton

grundig, tiber Boden unregelmafiige Horizontalriefe, Hdw. (Bild 21,5); - Eisenfibel mit umge- 

bogenem Full und Biigel bis Spiralachse (Bild 21,6). - Mannergrab 11 (Lage: a. a. O. 32): Bild 

23,3-4. - Mannergrab 12 (Lage: a. a. O. 32): Eisenfibel sechsspiralig (Bild 21,11). — Korpergrab 13 

(Lage: a. a. O. 33). — Brandgrab 14 (Lage: im Bereich der Schnitte 11. 12. 16: Abb. 7 a. a. O.): 

Schalen mit Resten von ’Glattquadrat' tiber Boden, Stuck Bild 24,3 z. T. sekundar gebrannt, 

Dsw. (Bild 24,3-4). — Mannergrab 15 (Lage: a. a. O. 33). — Brandgrab 16 (Lage: a. a. O. 33): 

Schale von grauschwarzem, fein gemagertem Ton u. graubrauner, geglatteter OIL, Hdw. (Bild 

21,8). - Brandgrab 17 (Lage: a. a. O. 33): an Oberarm(?)knochen Griinfarbung von vergangener 

Bronze. - Brandgrab 18 (Lage: a. a. O. 33): Schale mit gestempelter u. eingeglatteter Innen- 

bodenzier und zwar auf dem Omphalos Kammstempel(?)rosette (’durchbrochenes Stabchen'- 

muster nach Schwappach), auf der Wandung fiinfteiliger Dreieckstern und geschlossener fiinf- 

strahliger Bogenstern mit rosettenahnlichen Endigungen aus drei Kreisen, in den Stempein Reste 

von gelber Farbeinlage (?), aufien ’Glattviereck‘ um Boden, Dsw. (Bild 25). - Korpergrab 19 

(Lage: a. a. O. 34): Gefafi Bodendm. 9,2 cm, Hdw. (Bild 21,7). - Brandgrab 20 (Lage: a. a. O. 

34): Gefafibruchstiick verschollen (Bild 21,9). - Korpergrab 21 (Lage: a. a. O. 34). — Manner

grab 63/1 (siehe oben S. 95, gleiche Anm.): Flasche von rotlich-gelber bis schwarzer Ofl. (Brand- 

flecken), auf Schulter Horizontalriefe, im Oberteil geglattet, im Unterteil Besenstrich, Hdw. 

(Bild 23,1); - Schalenrest von braunem, fein gemagertem Ton u. geglatteter Ofl., auf Hals feine 

Horizontalglattstreifen, Dsw. (Bild 23,2). — Korpergrab 63/2 (wie 63/1): Flasche von gelb- 

brauner Ofl., im Oberteil schrag von links oben nach rechts unten bis Schulter geglattet, auf ihr 

zwei unregelmafiige Horizontalriefen, auf Oberteil Lackreste, Unterteil mit tiefen Fingertupfen 

grob iiberarbeitet, Hdw. (Bild 24,1); — Eisenfibel mit vierschleifiger Spirale, Lange noch 6,4 cm 

(Bild 24,2). — Folgendes bereits bei Muller u. Herrnbrodt a. a. O. 34 ff. behandelt.

75 Grab 3 fand sich in 0,85 m u. h. Ofl.; siehe Muller u. Herrnbrodt a. a. O. (Anm. 74) 26. 38. 41.

70 Zur Terminologie siehe Mahr a. a. O. (Anm. 29) 142 ff.
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und 14 zeigen die Schalen Sekundarbrandspuren, besonders das Exemplar Bild 20,7; 

es mufi wie die Schale Bild 24,3 tiber die noch gliihenden Brandreste gestiilpt wor- 

den sein. Die mit Schalen ausgestatteten Graber enthalten nur in zwei Fallen wei- 

tere Gefafibruchstiicke (Grab 14 u. 16); sonst fiihrt lediglich Grab 3 zwei Bronze- 

fibeln, eine Knochennadel und einen Spinnwirtel. Die anderen Brandbestattungen 

haben meist nur eine Flasche (Grab 6.8.9), Frauengrab 7 besitzt aufierdem zwei 

Eisenfibeln und einen Glasarmring (Bild 22,1-4). Grab 20 war mit einem GefaB 

und einer Eisenfibel ausgestattet (Bild 21,9).

Weder die Art der Einzelausstattung der Graber noch eine Aufspaltung in ’ver- 

mischte‘, keramik- oder metallfuhrende Korpergraber (5:3:3) bzw. in ’vermisch- 

tec oder keramikfiihrende Brandgraber (6 : 3) erbringt eine klare Scheidung von 

Manner- und Fraueninventaren77. In beiden Kategorien werden Flaschen und 

Schalen, Ringe und Fibeln - letztere eindeutig als Trachtzubehor — mitgegeben, 

wobei die Frauengraber nur etwas reicher ausgestattet sind (Grab 3.5.7).

Es ist nachzupriifen, ob die beobachtete stratigraphische Situation - Korpergraber 

in tieferliegendem Sand o h n e Auelehmbeimengungen in den Grabgrubenfullun- 

gen und Brandgraber im dariiberliegenden Auelehm — chronologisch auswertbar ist 

und in einen grbfieren kulturellen Rahmen hineinpafit78.

5.3 T y p e n b e s p r e c h u n g und Zeitstellung

Geht man von den wohl mit geringer zeitlicher Differenz angelegten Kbrpergra- 

bern 4. 5 und 10. 11 aus (gleiche Tiefe und Orientierung), so ist dafiir ein guter 

Ansatzpunkt gegeben. In Frauengrab 5 liegt eine LT Bl-Fibel79 mit einem sehr 

abgenutzten Petschaftarmring und einer Flasche (Bild 21,1—2.4), die in fast glei- 

cher Form in Grab 10 vorkommt (Bild 21,5)80. Beide Flaschen sind als spate 

Entlehnungen alterer mittelrheinischer ’ZwiebelflascheM anzusehen81, haben jedoch 

eine fur niederrheinische Gefafie dieser Zeit typische, scharfere Profilierung82. Aus 

Grab 4 kommen zwei verzierte Armringe mit Stempelenden (Bild 20,11-12), die 

wie die Beinringe aus Grab 2 (Bild 20,8-9) ebenfalls in die Stufe LT Bl gehdren83. 

Die hier mitgegebene Flasche (Bild 20,10) erinnert an mittelrheinische Formen84

77 Die bei Muller u. Herrnbrodt vermerkten, durch W. Huttig vorgenommenen anthropologischen 

Bestimmungen a. a. O. (siehe Anm. 74) 29 ff. 34 Anm. 9 sind von A. Czarnetzki, Tubingen, bei 

einer neuen, kurzen Durchsicht der Skelette meist bestatigt worden, wofiir ich sehr zu danken 

habe. C. wird das Wesselinger Skelettmaterial a. a. O. nochmals ausfiihrlich bearbeiten.

78 Muller u. Herrnbrodt a. a. O. (siehe Anm. 74) 26 mit Anm. 3; das folgende ist ebd. 36 ff. be- 

handelt und muB in dem hier gesteckten Rahmen uberpriift werden.

79 Siehe Schaaff, Inventaria Arch. D 137-138; K. Ludikovsky, Pamatky Arch. 55, 1964, 328 

Abb. 4,1.

80 Die aus Grab 10 stammende Fibel (Bild 21,6) ist nicht genau zu identifizieren.

81 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 128 u. 136 mit zeitgleichem Gefafi aus Braubach (Taf. 41 C 1).

82 Vgl. z. B. die etwas alter-friihlatenezeitlichen Stiicke von Rosrath, Bensberg u. Lohmar: 

A. Marschall u. K. J. Narr u. R. v. Uslar, Die vor- u. friihgeschichtliche Besiedlung des Bergischen 

Landes. Beih. d. Bonner Jahrbiicher Bd. 3 (Neustadt 1954) Abb. 38,4; 44,4 und 115-116.

83 Schaaff, Inventaria Arch. D 139,2-3. — Die Beinringmode kommt aus dem nordlichen Ober- 

rheingebiet (Rheinpfalz u. Rheinhessen) tiber den Mittelrhein (z. B. Braubach [GOH]) nach 

Norden; siehe Schaaff a. a. O. D 134-138; Engels a. a. O. (siehe Anm. 19) 41.

84 z. B. Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) Taf. 34 B 2 sowie die Flaschenvariante Bild 16,8 (siehe 

oben S. 94 mit Anm. 72).

U-
 B- HEIDELBERG
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23 Wesseling, Ldkr. Koln.

1-2 Grab 63/1; 3-4 Grab 11; 5 Grab 9. — 1-2. 5 Tongefafie; 3-4 Bronze. - Mafistab 1 : 3.

und ist mit den Exemplaren aus Grab 1 und 63/1 (Bild 20,2 u. 23,1) verwandt85. 

Der bei Bestattung 1 — zwar fragmentarisch — erhaltene Hohlblechhalsring-Typ 

(Bild 20,1) kommt in Rheinhessen und in der Rheinpfalz in eindeutigem LT Bl- 

Zusammenhang vor, was unseren Zeitansatz untermauert86. Das aus Mannergrab 

63/1 erhaltene Randstiick einer Schale mit eingezogenem Hals und Rundstablippe 

(Bild 23,2) besitzt gute HEK IIB-Parallelen am Mittelrhein87. Die etwas eigenartig 

geformte Flasche aus Grab 63/2 ist durch die beigegebene LT Bl-Eisenfibel datiert 

(Bild 24,1-2)88, was auch fur Mannergrab 12 gilt (Bild 21,10-12)89. Die Manner- 

bestattung 11 (Bild 23,3-4) lafit sich - wie schon gesagt - wegen der identischen

85 Diese sind zwar im Unterteil verziert u. nicht einzogen.

86 So bei Schaaff, Inventaria Arch. D 139,1; G. Behrens, Bodenurkunden aus Rheinhessen I (Mainz 

1927) 50 Nr. 180 u. 51 Nr. 183; Engels a. a. O. (siehe Anm. 19) Taf. 22 C; 23 A-C.

87 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) Taf. 41 A 2 u. D 3 (mit Stempelverzierung).

88 Zur Fibel vgl. J. Meduna, Pamatky Arch. 61, 1970, 235 mit Abb. 4,6. - Ein ahnliches Gefafi 

in spatlatenezeitlichem Zusammenhang stammt aus Buisdorf (SU): Marschall u. Narr u. v. Uslar 

a. a. O. (siehe Anm. 82) Abb. 58,5; — verwandt ist ein weiteres Stuck aus Schleidweiler-Rodt 

(TR): Trierer Zeitschr, 16/17, 1941/42, 215 Abb. 14,1; - zur Lackverzierung siehe oben S. 92 

Anm. 65.

89 Der Bronzering Bild 21,12 ist ungewbhnlich; — zur Eisenpinzette siehe Muller u. Herrnbrodt 

a. a. O. (Anm. 74) 38 Anm. 31.
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Lage mit dem Mannergrab 10 (Bild 21,5-6) zeitlich fixieren90. Von den beiden ver- 

bleibenden Grabern 2 a und 19 kann das letzte nur an Hand des Topffragmentes 

nicht genauer datiert werden (Bild 21,7).

Das Randstiick einer Flasche in Korpergrab 2 a gehort dagegen schon zu dem in 

den Brandbestattungen vorkommenden Typus (Bild 20,14). Diese Form liegt aus 

den Grabern 6-9 vor und zeichnet sich besonders durch seine sehr grobe Gestalt 

sowie die mit Rippen und Rillen versehene Schulterpartie aus (Bild 20,13; 22,1.5; 

23,5). Uberdies ist eine auf dem Hals befindliche Horizontalrippe mit Dellen 

charakteristisch (Bild 22,5; 23,5). Die Ahnlichkeit mit den Brachtendorfer LT Bl- 

Flaschen liegt auf der Hand (Bild 4,3; 5,3.5; 8,2) und spricht fur eine Ableitung 

der Wesselinger Form vom Mittelrhein91. Auf Grund des Inventars von Frauen- 

grab 7 — Bild 22,2-4: Fibeln und Glasarmbruchstiick — mufi sie hier jedoch bereits 

in das spate LT B bzw. in den Beginn von LT C gestellt werden92. Diese Zeitset- 

zung gilt auch fur die restlichen, mit Schalen ausgestatteten Brandgraber 3, 14, 16 

und 18 (Bild 20,3-7; 21,8; 24,3-4; 25) 93. Die von alter-friihlatenezeitlichen Stricken 

ableitbaren Exemplare aus Grab 14 sind mit Hirer gekanteten Wandung und den 

’Glattquadratenc uber den Boden ebenso in spaten LT B-, wenn nicht gar in LT C- 

Zusammenhang zu stellen 94, wie die Rippenhalsschalen mit Innenbodenzier (Bild 

20,7; 25). Die Fibeln aus Frauengrab 3 (Bild 20,3-4) kbnnen noch nach LT B2 ge- 

horen95; bei Knochennadeln wie dem Stuck Bild 20,6 ist jedoch schon eher an 

mittel- bis spatlatenezeitliche Zusammenhange zu denken96. Uberdies fallt bei den 

beiden Rippenhalsschalen das starker einwarts geneigte Oberteil auf: ein ebenso 

niederrheinisches - zwar zeitbedingtes - Charakteristikum wie die Art der Stempe- 

lung97. Die Laufdauer solcher Schalen bis in das Mittel- oder Spatlatene hinein

90 Fingerringe u. hallstattisch anmutende schlichte Bronzeringe wie die unsrigen (Bild 23,3-4) sind 

aus Braubacher LT B-Grabern belegt: Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 133 Anm. 523; - am 

Ende der Hunsriick-Eifel-Kultur kommen letztere auch im Bereich der Hochwald-Nahe-Gruppe 

in Gebrauch: GroB u. Haffner a. a. O. (siehe Anm. 21) 100.

91 Siehe aufierdem oben S. 74 Anm. 26. — Eine weitere Flasche des Typs ist aus Ophoven (GK) 

bekannt (Bonner Jahrb. 151, 1951, 169 mit Abb. 8).

92 Siehe u. a. Schaaff, Inventaria Arch. D 141—142; Hodson a. a. O. (siehe Anm. 26) Tabelle 

Taf. 123; Th. E. Haevernick, Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und Spatlatenezeit 

auf dem europaischen Festland (Bonn 1960) 75 ff.

93 Die Schale Bild 21,8 aus Grab 16 kann zwar nicht klar eingeordnet werden, lafit sich aber 

vielleicht wie das Exemplar Bild 21,3 (Frauengrab 5) an Brachtendorfer Stiicke anschliefien 

(z. B. Bild 7,5).

94 Zu alteren Vorbildern siehe Joachim a. a. O. (Anm. 3) 101 u. 128; — die ’Glattquadrate' sind 

als Fortfiihrung der alteren ’Kreuzmuster' auf Schalen anzusehen (siehe oben S. 94 mit Anm. 

67); — gekantete Wandungen — auch scharf einziehende, kurze Rander — sind fur mittellatene- 

zeitliche bis friih-spatlatenezeitliche Schalen belegt: siehe Joachim a. a. O. 139 mit Taf. 43 C 3—4; 

Decker a. a. O. (siehe Anm. 3) 28; v. Uslar, Germania 42, 1964, 45 mit Abb. 2,2.7; — unsere 

Schalen Bild 24,3-4 zeigen im Gegensatz zu den spatlatenezeitlichen noch etwas alter anmutende, 

gelangte Randbildungen.

95 Kramer, Germania 40, 1962, 306 Abb. 1.

96 In Grab 6 von Leverkusen-Rheindorf (LEV) ist eine Knochennadel mit einer Eisenfibel vom 

MLT-Schema vergesellschaftet (v. Uslar, Germania 42, 1964, 38 mit Abb. 1,5-6); - zu anderen 

spatlatenezeitlichen Stricken aus Weddel (BS) siehe O. Krone, Mannus 27, 1935, 415 mit 

Taf. 4,5-9. — Der Spinnwirtel Bild 20,5 ist fur genauere Zeiteinordnungen ungeeignet.

97 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) 146. — Schwappach hat im 16. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im 

Saarld. (1969) 110 mit Verbreitungskarte 2, Abb. 11 gezeigt, dafi Schalen mit Schulterwulst 

vornehmlich im mittleren Rheintal und im rechtsrheinischen Schiefergebirge samt Randgebieten 

vorkommen, was bei der Besprechung einer weiteren ’Braubacher Schale' vom Christenberg
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25 Wesseling, Ldkr. Kbln. Grab 18. - Tongefafi. - Maftstab 1 : 3.

(Fundber. aus Hessen 9/10, 1969/70, 105 ff.) durch Schwappach ebenso bestatigt wird wie der 

a. a. O. genannte Zeitansatz des Schalentyps vornehmlich nach LT B 2 (siehe dazu auch oben S. 74 

Arm. 26); — fur die Einsichtnahme in die Druckfahnen sowie fur Hinweise zu den Wesselinger 

Schalen habe ich F. Schwappach herzlich zu danken. - Nach seiner Auskunft sind unsere Stiicke 

Bild 20,7 u. 25 sowie das von Niederkassel (siehe nachste Anm. 98) Vertreter einer eigen- 

willigen Lokalgruppe stempelverzierter Gefafie der Kblner Gegend innerhalb des westlichen 

Fruhlatenebereiches: Schale Bild 25 hat in der Art des Omphalosstempels (1), der Form des 

Bogensterns mit eingefiigten Zwickeldreiecken (2) und den rosettenahnlichen Dreikreisendigun- 

gen (3) Parallelen in Bad Nauheim (1: Dehn-Festschrift a. a. O. [siehe Anm. 65] 302 Abb. 2,5), 

Gladbach (NR; Mus. Neuwied Inv.-Nr. 1224) u. Bad Nauheim (2) u. ebd. (3); Schale Bild 20,7 

ist atypischer, jedoch von der anderen Wesselinger ableitbar bzw. von Bad Nauheim. — In 

Schwappachs Fundliste a. a. O. 119 fehlen u. a. vom Niederrhein: Altenrath (SU): siehe 

Anm. 98. - Haffen-Mehr (WES): Brandgrab mit LT B 1-Schale (stempelverziert), Schalchen, 

Eisenrest (Niederrhein. Mus. Duisburg Inv.-Nr. H 29:20, verschollen; wohl identisch mit 

W. Kersten, Bonner Jahrb. 148, 1948, 53 Anm. 4: Haldern). - Kbln-Miingersdorf, Stadion 

(aufierer Griingiirtel; 1928): zwei Schalen (Rom.-Germ. Mus. Kbln Inv.-Nr. 13593-13594; 

C. u. E. Rademacher in: Schumacher-Festschr. 1930, 163 mit Taf. 16 C 2-3; Kersten a. a. O.; 

die Schalen sehen mittellatenezeitlich bis friih-spatlatenezeitlich aus; verschollen). - Kbln-
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bezeugen Graber aus Altenrath, Hamminkeln (?), Leverkusen-Rheindorf und 

Niederkassel treffend98. Als das erkennbar jungste Grab hat in Wesseling Bestat- 

tung 20 mit einer Fibel vom MLT-Schema zu gelten (Bild 21,9)

5.4 Ergebnisse

Die Durchsicht der Wesselinger Bestattungen zeigt, dab die in LT Bl gehbrenden 

Korpergraber fast nur im Westteil der Nekropole, die LT B2/C-Brandgraber mit 

Flaschen anschliefiend im Osten bis Sridosten liegen und die Brandgraber mit Scha- 

len sich im nbrdlichen Grabfeldbereich befinden (Bild 19). Im einzelnen hat die 

Analyse erbracht, dafi Wesseling trotz vielfacher Verbindungen zum Mittelrhein 

und welter nach Siiden hin recht eigenstandige Tendenzen aufweist100. Vor allem 

ist bemerkenswert, dab die Korpergraber mit ihrem Inventar zur mittelrheinischen 

Entwicklung kulturell und zeitlich annahernd parallel laufen, vielleicht mit einer 

geringen Verzbgerung. Hingegen treten hier die mit grofien Flaschen ausgestatte- 

ten Brandgraber gegenuber Brachtendorfer und anderen Befunden im bstlichen 

Hunsriick-Eifel-Bereich etwa um eine Zeitstufe sparer, d. h. erst in LT B2/LT C(l) 

auf. Aufierdem erscheinen sie nur in einfachen Brand- und nicht in Scheiterhaufen- 

grabern101. Bei den mit Schalen versehenen Brandbestattungen wurde dagegen fiir 

beide Gebiete wieder ungefahr der gleiche oder fiir Wesseling ein etwas jiingerer 

Zeitraum angenommen. Er stimmt grosso modo mit der Laufdauer der ’Schalen- 

graberc 15 und 21 von Brachtendorf iiberein (Bild 7,5—6). Gleichartig wurden hier

Fiihlingen: Kersten a. a. O.; Rom.-Germ. Mus. Kbln Inv.-Nr. P 11267: Schale innen stempel- 

verz., Profil wie Wesseling Bild 20,7. - Sechtem (BN) Ortsteil Trippelsdorf: bei Kersten a. a. O. 

falschlich unter Kbln, Trippelsdorf; z. Zt. nicht zu klaren. — Unklar ist auch, ob die in den 

Stempein der Wesselinger Schalen (Bild 20,7; 25) und der Schale von Niederkassel (Bonner 

Jahrb. 157, 1957, 419) erkennbare gelbe Farbeinlage primarer (Ocker ?) oder sekundarer Natur 

ist.

98 Altenrath (SU), Wasche: Brandgrab mit Schale u. Eisenfibel vom MLT-Schema: Rom.-Germ. 

Mus. Kbln Inv.-Nr. 13590, Fibel verschollen; C. u. E. Rademacher a. a. O. (siehe Anm. 97) 

163 mit Taf. 16 C 1.6; Kersten a. a. O. (siehe Anm. 97). - Hamminkeln (WES), Brandgrab 

(1961): stempelverzierte Schale, verschmolzene Bronzefibel mit innerer Sehne, Eisenreste (Mitt. 

F. Schwappach; unpubl.; Zeitstellung unsicher!). — Leverkusen-Rheindorf (LEV): v. Uslar, 

Germania 42, 1964, 36 ff. — Niederkassel (SU): Bonner Jahrb. 157, 1957, 418 f.

99 So auch bei Muller u. Herrnbrodt a. a. O (siehe Anm. 74) 37. Leider sind die dazugehbrigen 

GefaBreste verschollen.

100 Dazu auch Muller u. Herrnbrodt a. a. O. (siehe Anm. 74) 39 f.

101 Siehe oben S. 74 mit Anm. 26; ungefahr zeitgleich sind dagegen verschiedene Braubacher 

Korpergraber mit Flaschen (siehe ebd.).

192 Mahr a. a. O. (siehe Anm. 5) 142 ff. bes. Anm. 571—572; — zu alteren Knochenhaufchen siehe 

oben S. 78 mit Anm. 37. - Zu den ’Schalengrabern' ist auch die Scheiterhaufenbestattung von 

Ulmen-Meiserich (COC) zu zahlen; siehe oben S. 74 Anm. 28; - Im alteren Hugel 29/1 von 

Bell (SIM) waren die beiden mitgegebenen Gefafie ebenfalls mit Offnung zur Scheiterhaufen- 

brandflache abgestellt worden (Rest, Bonner Jahrb. 148, 1948, 169); in Bassenheim (KO) 

Hugel 36, Scheiterhaufengrab 2, war die mitgegebene Schale in der Mitte der Brandflache mit 

der Miindung nach unten gestellt worden: Herrnbrodt, Das Grabhiigelfeld im Bassenheimer 

Wald, Landkreis Koblenz (ungedr. Diss. Bonn 1949) 33 mit Taf. 42,1 (Rhein. Landesmus. 

Bonn Inv.-Nr. 39,1703 d).
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auch bei Brachtendorf Grab 21 (Bild 7,5) wie in Wesseling Grab 3 und 14 (Bild 

20,7 u. 24,3) die Gefafie liber den Leichenbrand gestiilpt, eine Grabsitte, die wie 

die der Knochenhaufchen (Wesseling: Grab 3 u. 17) dann von jungerlatenezeit- 

lichen Grabern her bekannt ist102. Soweit sichtbar, bricht mit diesen Bestattungen - 

wie im Siiden - die Belegung der Wesselinger Nekropole ab. Bis dahin gehbrte der 

Grabplatz zu einer Siedlungsgemeinschaft, die ihre Angehdrigen z. T. vielleicht in 

Familiengruppen beisetzte (z. B. im Nordwesten; Bild 19). Die Grablegungen wer- 

den dann von einer am gleichen Ort entdeckten Spatlatenesiedlung iiberschnit- 

ten103.

Zu Recht besteht also der schon friiher mehrfach genannte Tatbestand einer zu- 

meist kulturellen wie chronologischen Verzbgerung der Niederrheinzone gegeniiber 

dem Siiden. Wesseling zeigt jedoch einen viel zu kleinen Ausschnitt, so dafi die hier 

gewonnenen Ergebnisse nicht einfach auf einen grbfieren Raum iibertragbar sind104. 

Wie in der Hunsriick-Eifel-Kultur bedarf es weiterer genauer Untersuchungen 

ganzer Graberfelder und Siedlungen, um bei aller Vielfalt im einzelnen zu einem 

groberen kulturgeschichtlichen Uberblick zu gelangen. Die an den hier behandelten 

Graberfeldern erarbeiteten Ergebnisse kbnnen unter diesem Aspekt nur als augen- 

blickliche, am archaologischen Denkmalbestand orientierte — daher durchaus legi

time — Gliederungs- und Deutungsversuche verstanden werden. So ist auch die nun 

folgende allgemeine Zusammenfassung anzusehen.

6 Zusammenfassung

Im Bereich der bstlichen Hunsriick-Eifel-Kultur lassen sich bei friihlatenezeitlichen 

Grabern auf Grund der Belegungsrichtung innerhalb der Grabfelder, der Grab- 

sitten, der Beigabenordnung und Beigaben mehrere aufeinanderfolgende Horizonte 

unterscheiden, die sich weitgehend mit chronologischen Stufen decken (Horizont 

2—4 = HEK IIA-B = LT A—LT B). Die Horizonte stimmen bei recht differieren- 

den Erscheinungsbildern im einzelnen iibergeordnet im Gesamtgebiet der Rhein- 

Mosel-Gruppe iiberein, wie sich bei der Betrachtung der Graberfelder ergab. In 

der westlichen Hunsriick-Eifel-Kultur umfassen im Gegensatz zum Osten aus 

kulturellen Griinden HEK IIA etwa die Stufen LT A bis LT Bl und HEK IIB 

nur die Stufe LT B2 (Tabelle 5)105.

103 Siehe oben S. 75 Anm. 32; Muller u. Herrnbrodt a. a. O. (Anm. 74) 41.

104 Kersten, Bonner Jahrb. 148, 1948, 59; — gleiches hat W. Kimmig kiirzlich fur die Urnenfelder- 

zeit dargelegt (Helinium 10, 1970, 39 If.). — Wie anders schon als in Wesseling latenezeitliche 

Grabinventare mit Keramik aussehen kbnnen, zeigen zwei Brandgraber aus Altenrath (SU) 

’Wasche’: Topf mit sechsspiraliger MLT(?)-Eisenfibel : C. u. E. Rademacher a. a. O. (siehe 

Anm. 97) 162 f. mit Taf. 16 A 4 (Rom.-Germ. Mus. Kbln Inv.-Nr. 10604; Fibel verschollen). — 

Flaschenartiges Gefafi mit Eisenfibel: ebd. 163 mit Taf. 16 B 4-5; RGM. Kbln Inv.-Nr. 13588; 

Fibel verschollen (die bei Kersten a. a. O. 62 mit dem Gefafi genannte eis. MLT-Fibel 

RGM. Kbln Inv.-Nr. 13596 gehbrt wohl nicht zum Grab). — Frdl. Hinweise gab mir Herr 

W. Meier-Arendt, Kbln.

103 Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3); ders., Bonner Jahrb. 169, 1969, 549 ff.; ders., Inventaria Arch. 

D 16; Haffner, Germania 47, 1969, 240 ff.; ders., Trierer Zeitschr. 32, 1969, 120 ff.; ders., 

16. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarld. (1969) 55 ff.; ebd. 97 ff.
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Fur das ostliche Gebiet lafit sich feststellen:

1. Die einzelnen Horizonte sind unterschiedlich stark ausgepragt; dies resultiert 

aus lokalen bzw. regionalen Differenzen (Tabelle 1—3).

2. In den Horizonten 1-2 herrscht die Korpergrabsitte vor; seit Horizont 3 ver- 

starkt sich zunehmend die Brandgrabsitte; in den Horizonten 4-5 treten vor 

allem Scheiterhaufengraber auf (Tabelle 4) .106

3. In Horizont 2 herrscht Beigabenarmut, in den Horizonten 3-5 wird das Inven

tar zunehmend umfangreicher; ab Horizont 5 werden die Inventare erheblich 

reduziert.

Im einzelnen bedeutet das pro Horizont (Tabelle 4—5):

Horizont 1 entspricht Ha D3 bzw. HEK IB (Horizont von Vix); Beginn der 

Graberfelder Bell, Brachtendorf und Mayen; Metallbeigaben uberwiegen gegen- 

iiber Keramik.

Horizont 2 entspricht einem alteren LT A (1) bzw. einem alteren HEK IIA; 

Mitgabe eines flaschenartigen Gefafies, Auftreten von diinndrahtigen, teils genpp- 

ten Bronzeringen107.

Horizont 3 entspricht einem jiingeren LT A (2) bzw. einem jiingeren HEK 

IIA; Auftreten ’normal£-grofier Flaschen, Fufigefafie, Schalen, Fibeln, Waffen, 

usw.

Horizont 4 entspricht LT Bl bzw. einem alteren HEK IIB; Auftreten grofier 

Flaschen, Braubacher Schalen, Fibeln usw.

Horizont 5 entspricht LT B2 bzw. einem jiingeren HEK IIB; Auftreten von 

Flaschen und Schalen wie in Horizont 4 oder nur von Schalen (’Schalengraberc): 

Brachtendorf, Braubach, Wesseling.

106 Wie bei Besprechung der Grabinventare zu sehen war, werden im Osten bei ’einfachen' Brand- 

grabern oder bei Scheiterhaufengrabern Schmuck und Trachtzubehbr sowie Keramik von HEK 

II A — HEK II B unverbrannt den Brandresten zugesellt, waren dem Feuer noch ausgesetzt 

(Sekundiirbrand) bzw. sind teilweise oder ganz mitverbrannt, letzteres vor allem bei den 

Scheiterhaufenbestattungen. Kurz im einzelnen: Bassenheim (KO) Hiigel 35/4: Joachim, 

Inventaria Arch. D 149,10-17; - Hiigel 36/2: siehe oben S. 73 Anm. 24; Keramik Sekundar- 

brand. - Bell (SIM): siehe oben S. 84 Anm. 55. - Brachtendorf (COG): siehe oben S. 59 ff. — 

Hambuch (COG): Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) Taf. 41 D; Gefafie Nr. 3.8-9 mit

verbrannt, desgl. Metallgegenstande 6-7.10, Flasche Nr. 4 im Unterteil sekundar gebrannt. — 

Mayen (MY): siehe oben S. 76 mit Anm. 36. — Simmern (MT): siehe oben S. 73 Anm. 24. - 

Ulmen-Meiserich (COG): siehe oben S. 74 Anm. 28. — Wesseling (K): siehe oben S. 95 ff. Anm. 74 

u. S. 98 ff. — Vgl. auch die Befunde in Losheim (MZG): GroB u. Haffner a. a. O. (siehe Anm. 27) 

76 ff.: Hiigel 4/3; 13/4; 15; 18-19.

107 Siehe dazu oben S. 70 Anm. 15. - Ha D 3 (= HEK IB) wird im Sinne Haffners (16. Ber. 

d. Staatl. Denkmalpflege im Saarld. 1969, 56 ff.) in unserem Gebiet als voll ausgebildeter 

Horizont (1) angesehen, auch wenn ihm bisher innerhalb von Ha D nur eine kleinere Zahl 

an Grabern zugerechnet werden kann (Joachim, Bonner Jahrb. 170, 1970, 70). Der Horizont 2 

darf zwar als ’Kontaktzeit' im Sinne von Sangmeister (Dehn-Festschr. [siehe Anm. 65] 186), 

also als Zeit noch hallstattischer und schon latenoider Elemente angesehen werden, jedoch 

uberwiegen letztere; deshalb ist er einem zeitlich alteren LT A zuzurechnen. Dem widerspricht 

das von Ziirn fur Nord-Wiirttemberg erneut festgestellte zeitliche Ende einer Ha D 3-Fazies 

mit Ende von LT A (Uenze LT A 1), d. h. dafi — kulturell gesehen - spathallstattische Graber 

zeitlich bis zu Ende LT A laufen: Ziirn a. a. O. (siehe Anm. 19) 108 ff.
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Tabelle 4:

Zeitstellung, Grabsitte und Beigabenordnung der Graberfelder. *© Scheiterhaufengrabsitte.

Zeit HEK-Ost

Joachim (1968/69)

HEK-West

Haffner (1969)

HEK-Ost

Joachim

HEK-West

Haffner

HEK-Ost

Horizont

500 Ha 03 HEK I spat HEK IB HEK IB HEKIB (“) ©

450 (1)

LT A
(2)

HEK IIA HEK IIA

alter

HEK IIA

junger

HEK IIA (1)

_HEK_IIA(2f__

©

©

300

1

LT B
2 HEK IIB

HEK IIB

_ HEK IIC

alter

HEK IIB

junger

HEK IIA(3)

HEK IIB

©

©

250 (1)

LT C
(2)

JLT 1 (OeckerL"'
Horizont 1

Horizont 2

JLT 1 (Decker)

Horizont 1

Horizont 2

®

Tabelle 5:

Zeitstellung der Hunsriick-Eifel-Kultur (HEK) zur Friihlatenezeit.

Horizont 6 entspricht einem alteren LT C (1) bzw. einem wohl alteren JLT 1 

(Decker) bzw. Horizont 1 der jiingeren Latenekultur des Trierer Landes (Haffner); 

Auslaufen der Hugel- und Beginn der Flach-Brandgraber; ’Schalengraberi; Aus- 

laufen der Hunsriick-Eifel-Kultur.

4. Gegeniiber siiddeutschen Friihlatenegruppen ist im Hunsriick-Eifel-Bereich ein 

aus der Hallstatt-Tradition erklarbares, starkeres Festhalten an der Hugel- 

bestattung liber LT A hinaus bemerkbar; im Gegensatz zum Siiden bleibt im 

LT B auch die Keramikbeigabe bestimmend108.

108 Zum Verhaltnis Hiigelgrab/Flachgrab siehe u. a. Engels a. a. O. (Anm. 19) 39 f.; F. Fischer, 

Fundber. aus Schwaben N. F. 18/1 (1967) 82 ff. mit Abb. 9-10. - Das Uberwiegen von 

Metallgegenstanden seit LT B im Siiden ist bekannt; siehe u. a. Hodson a. a. O. (Anm. 26); 

Engels a. a. O. 41 mit Taf. 20-23; Schaaff, Inventaria Arch. D 136-142 usw.
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5. Die in Bell, Brachtendorf und Mayen Bestatteten sind wahrscheinlich Angehd- 

rige einer Hofgemeinschaft, die sich im Zuge der seit Ha C laufenden ’Binnen- 

kolonisation' innerhalb des Rheinischen Gebirges im Bergland angesiedelt 

haben.

6. Mit Anlage neuer Flachgraberfelder zu Beginn der Spatlatenezeit (300/250) 

bricht die Belegung der Hiigelfelder ab. Besonders innerhalb der Keramiktypen 

sind weiterbestehende Verbindungen erkennbar.

Nachfolgende Listen sind nach Unterlagen des Verf. so vollstandig wie moglich 

erstellt:

L i s t e 1 : Friihlatenezeitliche Fibeln (LT A/B)

Andernach (MY) aus Hiigelgrab (1882): bronz. Vogelkopffibel (Mus. Wiesbaden Inv.-Nr. 

13 473).

Bassenheim (KO): Joachim a. a. O. (siehe Anm. 3) Taf. 35 A 2 (Hiigel 8 a, Kbrpergrab 2); 

- Taf. 35 C 5-7 (Hiigel 35, Brandgrab 4); - Taf. 35 D 3 (Hiigel 38, Kbrpergrab 1): bronz. 

Vogelkopffibeln.

Becheln (GOH) aus zwei Korpergrabern eines Hiigels: je eine bronz. Doppelvogelkopf- 

fibel (W. Dehn in: Vogt-Festschr. [Zurich 1966] 138 Nr. 2 mit Abb. 3,12: Mus. Oberlahn- 

stein Inv.-Nr. 2104; 2106: verschollen).

Bell (SIM): W. Rest, Bonner Jahrb. 148, 1948, 162 Abb. 23,4.

Bonn (BN) Einzelfund: bronz. Fibel (Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 19 936).

Brachtendorf (COC): siehe Bild 6,5 u. 7,3; S. 64 (Hiigel 10).

Braubach (GOH): Joachim a. a. O. Taf. 42 A 2 (Kbrpergrab 11); - Staatl. Museen zu 

Berlin Inv.-Nr. I h 359 (Kbrpergrab 18: bronz. LT B-Fibel, verschollen ?); - Mus. Ober- 

lahnstein Inv.-Nr. 2179: bronz. Fibel.

Brey (GOA): Joachim a. a. O. 134 Anm. 525: bronz. Fibel.

Gondershausen (GOA): Zeitschr. f. Ethnologie 43, 1911, 698 Nr. 1: bronz. Vogelkopf

fibel.

Gondorf (MY), Gegend von: vier LT B-Bronzefibeln (Nachlafi E. Neuffer: Sammlung v. 

Liebig, Gondorf).

Hambuch (COC) Hiigel: Driehaus a. a. O. (siehe Anm. 3) 74 f. mit Taf. 4,12.14: zwei 

eis. Fibeln.

Karlich (KO) Kbrpergrab 12 (1931): zwei eis. Fibeln (Mittelrhein-Mus. Koblenz Inv.-Nr. 

5287; verschollen); - Kbrpergraber 10. 23 u. 28: siehe Bild 15,4; 16,5-6; 18,1.

Koblenz (KO), Mosel bei: bronz. Fibel wie Karlich Grab 23 (Bild 16,5-6): Mittelrhem- 

Mus. Koblenz ohne Inv.-Nr.; unpubl., verschollen ?; nach Nachlafi Neuffer.

Kottenheim (MY) Einzelfund: bronz. Vogelkopffibel (Mus. Mayen Inv.-Nr. 767; W. 

Lung, Kottenheim [Mayen 1962] 44 Nr. 2 mit Taf. 7,1).

Morschbach (SIM): bronz. Doppelvogelkopffibel (Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 

19 146 b; Bonner Jahrb. 118, 1909, 128, Jahresber. 1907/08; Dehn a. a. O. 138 Nr. 10 

mit Abb. 3,13).
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Neuwied (NR): bronz. Fibel (Bonner Jahrb. 148, 1948, 357 Abb. 15,1).

Norath (GOA): bronz. fragment, erhaltene Fibel (Mittelrhein. Landesmus. Mainz Inv.- 

Nr. ?; Bonner Jahrb. 18, 1852, 56; nach Nachlafi Neuffer).

Wesseling (K): Graber 5, 7, 10, 12 u. 63/2: Bild 21,1.6.11; 22,3-4 u. 24,2.

Weyer (SLE) Kartsteinhohle: bronz. Fibel (C. Rademacher, Prahist. Zeitschr. 3, 1911, 

Taf. 38,3).

L i s t e 2 : Friihlatenezeitliche Waffen (LT A/B)

Bassenheim (KO): Hugel 22, Korpergrab 3: Lanzenspitze (Rhein. Landesmus. Bonn Inv.- 

Nr. 39,1686 a); - Hugel 35, Korpergrab 1 u. 2: je ein Hiebmesser (Joachim, Inventaria 

Arch. D 149, 3.7); — Hugel 38, Korpergrab 1: Lanzenspitze: Joachim a. a. O. (siehe 

Anm. 3) Taf. 35 D 4.

Becheln (GOH): Hugel, Korpergrab: eis. Schwert, Hiebmesser (?), zwei Lanzenspitzen 

(Mus. Oberlahnstein Inv.-Nr. 2101. 2110-2111; verschollen).

Bell (SIM): Rest, Bonner Jahrb. 148, 1948, 133 if.: drei Hiebmesser u. sieben Lanzen

spitzen (?).

Brachtendorf (COG) Hugel 10 u. Hugel 14: Bild 7,1-2 u. 4; siehe S. 64.

Braubach (GOH): Korpergrab 3: eis. Hiebmesser (Nass. Mitt. 1911/12, 134; Mus. Ober

lahnstein Inv.-Nr. 245; verschollen); - Korpergrab 5: eis. Hiebmesser (Nass. Ann. 33, 

1902/03, 10 mit Taf. 3,8); — Korpergrab 14 (1902): Hiebmesser (Behaghel a. a. O. [siehe 

Anm. 5] Taf. 27 A 5); - Korpergrab 15 (1902): Schwert, Lanzenspitze (Behaghel a. a. O. 

Taf. 27 E 1-2); - Korpergrab 19: Schwert, Hiebmesser (Staatl. Museen zu Berlin Inv.- 

Nr. I h 361-362); — Korpergrab 1: Pfeilspitze (Joachim, Inventaria Arch. D 150,4); — 

Hugel 3: Hiebmesser (K. Schumacher, Nass. Ann. 44, 1916/17, 189 mit Taf. 2,24).

Buchenbeuren (ZEL) Hugel 20, Korpergrab: zwei Lanzenspitzen (Bonner Jahrb. 145, 

1940, 257 mit Abb. 25,2).

Dachsenhausen (GOH) Hugel 2, Korpergrab: Hiebmesser (Mus. Oberlahnstein Inv.-Nr. 

115).

Hambuch (COG) Hugel: Lanzenspitze? (Driehaus a. a. O. [siehe Anm. 3] 75 mit Taf. 4,7). 

Irlich (NR) Korpergrab 88 (1949): zwei Lanzenspitzen (Mus. Neuwied Inv.-Nr. 3745).

Kail (COG) Hugel 1, Korpergrab: Lanzenspitze, Pfeilspitze (?); - Hugel 2, Korpergrab: 

Hiebmesser (Joachim, Bonner Jahrb. 170, 1970, 36 Anm. 2).

Kaltenengers (KO) Korpergrab 9: Hiebmesser (F. Oelmann, Bonner Jahrb. 133, 1928, 

88 Abb. 21 oben).

Karlich (KO) Korpergrab 8 (1928): zwei Lanzenspitzen (A. Gunther, Mannus 22, 1930, 

105 mit Abb. 5,14-15; - Korpergrab 18 (1932): Hiebmesser (Nachr.-Bl. Dt. Vorzeit 8, 

1932, 215); - Korpergrab 30 (1934): Lanzenspitze (Bonner Jahrb. 140/141, 1936, 449); - 

Korpergrab 35: Lanzenspitze (Bonner Jahrb. 146, 1941, 298); - Wagengrab 1 (1906): 

zwei Lanzenspitzen (C. Koenen, Bonner Jahrb. 114/115, 1906, 330 ff. Abb. 10,5); - 

Wagengrab 4 (1932): neun Lanzenspitzen (Mittelrhein-Mus. Koblenz Inv.-Nr. 5355); - 

Wagengrab 5 (1939): Lanzenspitze (Bonner Jahrb. 146, 1941, 290 Abb. 42,5); — Korper- 

grab 3 u. 22 (1941): siehe Bild 14,2 u. 16,3.

Kettig (KO) Korpergrab 4: drei Lanzenspitzen (Joachim a. a. O. [siehe Anm. 3] Taf. 

27 F 4).
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Kruft (MY) Grab (1887): Schwert (Joachim a. a. O. Taf. 36 D).

Mayen (MY) Hiigel 3: siehe Bild 10,18; - Hiigel 2 (1907): eis. Pfeilspitze (?) (P. Horter, 

Mannus 10, 1918, 237).

Morschbach (SIM) Hiigel, Kbrpergrab: zwei Lanzenspitzen (Bonner Jahrb. 118, 1909, 

128, Jahresber. 1907/08).

Oberkostenz (SIM): Hiigel, Kbrpergrab: vier Lanzenspitzen, Hiebmesser (Bonner Jahrb. 

146, 1941, 279 mit Abb. 34,1-2 u. 5-7).

Oberlahnstein (GOH) Hiigel 3, Wagengrab: zwei eis. Lanzenspitzen, zwei Pfeilspitzen 

(Behaghel a. a. O. [siehe Anm. 5] Taf. 11 H 1-2 u. 5); - Hiigel 5, Kbrpergrab: Hieb

messer (Nass. Mitt. 1905/06, 124; Mus. Oberlahnstein Inv.-Nr. 249-250).

Oberwies (DIZ) Hiigel 3, Kbrpergrab: Lanzenspitze (Mus. Diez Inv.-Nr. 1303).

Plaidt (MY) Wagengrab (?): zwei Lanzenspitzen (Giinther, Germania 18, 1934, 13).

Schonborn (DIZ) Hiigel C: Lanzenspitze (Nass. Ann. 15, 1879, 386).

Ulmen-Meiserich (COG) Hiigel 1, Kbrpergrab: Lanzenspitze (Rhein. Landesmus. Bonn 

Inv.-Nr. 31 551 a).

Urmitz (KO) Kbrpergrab 1 (1938): Hiebmesser (Bonner Jahrb. 145, 1940, 265).

Wolken (KO) Hiigel 3: zwei Lanzenspitzen (Bonner Jahrb. 148, 1948, 360); — Hiigel 7: 

zwei Lanzenspitzen (ebd. 361); - Hiigel 9: zwei Lanzenspitzen (ebd. 361).

L i s t e 3 : Knotenringe

Andernach (MY) aus Kbrpergrabern: vier Dreiknotenringe (Rhein. Landesmus. Bonn 

Inv.-Nr. 36,483-486).

Asbach (BKS) Kbrpergrab: zwei offene Vierknotenringe (Trierer Zeitschr. 13, 1938, 229 

mit Taf. 9 unten).

Bassenheim (KO) Hiigel 35, Kbrpergrab 2: zwei Dreiknotenringe; - Kbrpergrab 3: Ein- 

knotenring (Joachim, Inventaria Arch. D 149, 4-5 u. 8).

Becheln (GOH) Hiigel, Kbrpergrab 2: zwei Dreiknotenringe (Mus. Oberlahnstein Inv.- 

Nr. 2107-2108, verschollen).

Bell (SIM) Hiigel 21, Kbrpergrab 2: zwei Dreiknotenringe (Rest, Bonner Jahrb. 148, 

1948, 163 mit Abb. 23,5); — Hiigel 24, Brandgrab 1: Dreiknotenring (ebd. 166 mit Abb. 

26,1).

Bendorf- Miilhofen (KO) Kbrpergrab: zwei Dreiknotenringe (Mus. f. Vor- u. Friihgesch. 

Berlin Inv.-Nr. I i 1565 a-b).

Braubach (GOH) Kbrpergrab 21: Behaghel a. a. O. (siehe Anm. 5) 150 mit Taf. 16 H 3; - 

aus Grabern: sechs Dreiknotenringe (Mus. Oberlahnstein Inv.-Nr. 2116 u. 2120-2124, 

nach Nachlaft Neuffer).

Briedel (ZEL) Hiigel 24, Grab 1: offener (?) Dreiknotenring (Rhein. Landesmus. Bonn 

Inv.-Nr. 37,444 b); - Hiigel 29: zwei Drei(?)knotenringe (ebd. Inv.-Nr. 37,449).

Gladbach (NR) aus Kbrpergrabern: Einknotenring, vier Dreiknotenringe (Mus. Neuwied 

Inv.-Nr. 3020; 3048 c; 3049 c u. 3050 c).

Heimbach-Block (NR) Kbrpergrab 10: zwei Dreiknotenringe (Mus. Neuwied Inv.-Nr. 

2660 a-b); - aus Grabern: zwei Dreiknotenringe (ebd. Inv.-Nr. 1083 g u. 1084 a).

Heimbach-Weis (NR) aus Grab: offener Vierknotenring (Rhein. Landesmus. Bonn Inv.- 

Nr. 18 739 e).
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Irlich (NR) Korpergrab 9: zwei offene Zweiknotenringe (Mus. Neuwied Inv.-Nr. 2477 u. 

2788); - Korpergrab 17: drei Dreiknotenringe (ebd. Inv.-Nr. 2990 b-d); — Korpergrab 

79: zwei Dreiknotenringe (ebd. Inv.-Nr. 3519 c-d); — aus Grabern: fiinf Dreiknotenringe 

(ebd. Inv.-Nr. 1420; 2758 a; 3058 c; 3177 c. u. 3757).

Kaltenengers (KO) Korpergrab 7: Dreiknotenring (A. Gunther, Bonner Jahrb. 119, 1910, 

353; Mittelrhein-Mus. Koblenz Inv.-Nr. 3124; verschollen).

Karlich (KO) Einzelfund: Einknotenring (Bonner Jahrb. 146, 1941, 299 mit Abb. 46,1); - 

Korpergrab 4. 24 u. 27: Bild 15,6; 17,1 u. 3); - Einzelfund: offener Dreiknotenring (Mit

telrhein-Mus. Koblenz Inv.-Nr. 5232); - innerhalb Kreisgraben von Wagengrab 4 (1932): 

Bild 17,9-10.

Koblenz-Moselweiss (KO) Korpergrab: Dreiknotenring (Mittelrhein-Mus. Koblenz Inv.- 

Nr. 5090).

Mayen (MY) Grab: Vierknotenring (Joachim a. a. O. [siehe Anm. 3] Taf. 36 C 1).

Millheim (KO) Korpergrab 5 (1934): zwei Dreiknotenringe (Joachim a. a. O. Taf. 30 C 

3-4);-Korpergrab 4: zwei Dreiknotenringe (ebd. Taf. 30 B 4-5).

Neuwied-Heddesdorf (NR) aus Grab: Dreiknotenring (Mus. Neuwied Inv.-Nr. 1174 d).

Simmern (MT) Grab 2: offener Vierknotenring (Behaghel a. a. O. [siehe Anm. 5] 150 mit 

Taf. 16 B 4).

Urmitz (KO) Korpergrab 2: Dreiknotenring (Joachim a. a. O. [siehe Anm. 3] Taf. 

31 B 2);-Korpergrab 5: drei offene Dreiknotenringe (ebd. Taf. 32 A).

Wederath (BKS) Hiigel 2, Korpergrab: zwei offene Vierknotenringe (Trierer Zeitschr. 

24-26, 1956-58, 365 Abb. 24 b-c).

Wolzburg (BKS) Hiigel, Korpergrab: offener Vierknotenring (Trierer Zeitschr. 6, 1931, 

175 Abb. 4 a).


