
G R A B H Ü G E L B E I B Ö B L I N G E N 

HARTWIG Z ü R N 

M i t 71 A b b i l d u n g e n im T e x t u n d auf 2 Beilagen 

Im Stad twald „Brand" , 2,5 km südwestlich Böblingen1, liegt ein Grabhügelfeld mit 
28 Hügeln (Abb. 1). Die meisten zeigen Grabungsspuren. N u r von zwei Hügeln ist der 
Ausgräber bekannt , und es liegen Berichte vor : PAULUS hat 1822 und 1836 je einen 
Hügel ausgegraben, an Funden ist nur noch ein Bronzefußr ing vorhanden 2 . 
Das Feld liegt auf der sanft abfal lenden Ostseite einer Stubensandsteinkuppe (512,1 m 
höchster Punkt ) am N o r d r a n d des Schönbuch3. Das in den Hügeln verwendete Stein
material s tammt restlos aus der Stubensandsteinschicht. Der kalkarme Stubensandstein
boden hat te zur Folge, daß die Skelette in den Gräbern nahezu aufgelöst waren und 
sich nur gelegentlich geringe Reste davon vorfanden . So mag es kommen, daß manche 
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1 T K 1 : 25 000 Bl. 7319 Aid l ingen . 
2 H . ZüRN, D i e v o r  u n d f rühgeschicht l ichen G e l ä n d e d e n k m a l e u n d die mit te la l te r l ichen Burg

stellen des Stad tk re i ses S t u t t g a r t u n d der Kreise Böbl ingen , Essl ingen u n d N ü r t i n g e n . VeröfF. 
d. S t a a d . A m t e s f. D e n k m a l p f l e g e S t u t t g a r t A / l (1956) 15 N r . 11. 

3 Geologische K a r t e v o n B a d e n  W ü r t t e m b e r g 1 : 25 000 Bl. 7319 Aid l ingen . 
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sonst unverständliche Steinsetzungen ohne jedes Anzeichen fü r ein Grab doch Bestattun
gen überdeckt haben, die keine Beigaben führ ten . 

Westlich an das Grabhügelfeld angrenzend richtete die Stadt Böblingen einen Wald
friedhof ein, und der Bereich des Grabhügelfeldes soll in eine Friedhoferwei terung ein
bezogen werden. In Absprache mit der Stadt Böblingen und dem zuständigen Land
schafts und Gartenarchitekten H e r r n Dr. W. STEINLE konnte festgelegt werden, daß 
einige der Hügel, die noch gut erhalten sind, in dem modernen Friedhof als antike 
Grabstätten erhalten werden sollten. Es handel t sich um die Hügel 4, 7, 8, 9, 10, 12, 
17, 22 und 25. Die restlichen Hügel, entweder schon stark verflacht oder durch alte 
Grabungen sehr in Mitleidenschaft gezogen, sollten durch das Denkmalamt untersucht 
werden. Für einen Teil der Hügel ist dies geschehen, sieben Hügel müssen noch aus
gegraben werden (14, 18—21, 26, 28). Die bisherigen Grabungen wurden in folgenden 
Jahren durchgeführt : 17. 10.  17. 11. 1966 (Hügel 2, 3, 24); 4. 9.  25. 10. 1967 (Hügel 
6, 23); 22. 7.  21. 8. 1969 (Hügel 1, 5, 15, 16); 26. 7.  30. 8. 1971 (Hügel 11, 13, 27). 
Die technische Durchführung der Grabungen lag in den bewähr ten H ä n d e n von Gra
bungstechniker F. MAURER (Denkmalamt Stuttgart) . Die Funde werden im Würt tem
bergischen Landesmuseum Stuttgart aufbewahr t . 

Hügel 1 

D e r H ü g e l lag e twas abgesonder t v o n den übr igen in der N W  E c k e des G r a b f e l d e s u n d h a t t e 
einen D m . v o n 19 m. In der Mit t e besaß er einen t i e fen Trichter m i t einem G r a b e n gegen 
den S O  R a n d des Hüge l s zu. Auch einige Dachslöcher b e f a n d e n sich im H ü g e l . I m N O 
Q u a d r a n t c n des H ü g e l s lagen r u n d 40 cm über der a l ten Ober f l äche einige vere inze l te grö
ßere Steinbrocken in der Hüge l schü t tung . I m Bereich dieser Steine f a n d sich eine A n s a m m l u n g 
v o n Tonscherben. 

F u n d e ( Inv . N r . V 72,47): 

Teile eines grauschwarzen braunf leckigen Gefäßes , zeichnerisch e rgänz t , H . e t w a 27,0 c m ; Abb. 
52, 4. 

Grab 1 
Im S W  Q u a d r a n t e n lag ein bronzezei t l iches G r a b . V o m Skele t t w a r e n keine Reste erha l ten . 
I m A b s t a n d v o n 0,9 m f a n d e n sich noch zwei A r m r i n g e u n d ein F u ß r i n g . N a c h deren Lage 
m u ß die Bes ta t tung N N W (Kopf )—SSO or ien t i e r t gewesen sein. O f f e n b a r w a r das Skelet t 
von Steinen umgeben, von denen sich noch einige in der Fußgegend f a n d e n . D e r obere Teil 
des Grabes ist bei Anlage des Steinsatzes von G r a b 2 zers tö r t w o r d e n . 

F u n d e ( Inv . N r . V 72,49): 

1. O f f e n e r Bronzea rmre i f mit Spuren v o n Verz i e rung , D m . 6,9 c m ; Abb. 52, 1. A m l inken 
A r m . 

2. Wie N r . 1, D m . 6,7 cm; Abb. 52, 2. A m rechten A r m . 

3. Runds t ab ige r offener B r o n z e f u ß r i n g mit Spi ra lenden , D m . 8,4 cm. Abb. 52, 3. Nach F u n d 
lage wohl am rechten Knöchel . 

Grab 2 

N o r d w e s t l i c h v o n G r a b 1 lag ein unges tör te r , aus großen Brocken bes tehender Ste insa tz 
(Abb. 3) in S S O — N N W  R i c h t u n g , L. 2,7 m, B. 1,3 m. D e r Ste insa tz w a r nach S W eingesunken, 
w o h l infolge Vers turzes einer H o l z g r a b k a m m e r . D a s Skele t t w a r völ l ig ve rgangen . Nach 
Lage der Beigaben w a r der Kopf im Süden. 

F u n d e ( Inv . N r . V 72,49): 

1. Bronzeha l s r ing mit Rest v o m G u ß z a p f e n , D m . 19,0 c m ; Abb. 53, 2. 

2. Ger ing füg ige Teile eines gla t ten Bronzegür te lblechs . Auf einer Schmalseite Reste eines eisernen 
H a k e n s und R i p p e n  und Buckelverz ie rung; Abb. 53, 1. 
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G r a b 3 

I m S ü d e n des H ü g e l s l ag ein W S W — O N O or i en t i e r t e r Ste insa tz aus z. T. großen Brocken, 
L. 3,0 m, B. 1,5 m. D i e Steine f e h l t e n im S W u n d in der Mit t e . O f f e n b a r bi lde te der Ste insa tz 
die U m r a n d u n g einer H o l z k a m m e r . V o n d e m W S W ( K o p f ) — O N O or i en t i e r t en Skele t t w a 
r e n n u r noch S p u r e n v o r h a n d e n (Abb . 4). 

F u n d ( I n v . N r . V 72,50) : 

A n t e n n e n d o l c h m i t B r o n z e g r i f f u n d Eisenkl inge , ein eiserner G r i f f d o r n reicht durch den Bronze 
gr i f f h indurch . D i e e t w a s e r g ä n z t e Kl inge ist e t w a 20 cm l ang , G e s a m t  L . des Dolches e t w a 
31,0 c m ; Abb. 53, 3. D a s eine noch e rha l t ene A n t e n n e n e n d e ist kugel ig prof i l i e r t , das a n d e r e 
E n d e w a r nicht v o r h a n d e n u n d d ü r f t e schon in a n t i k e r Zei t abgebrochen sein. Einige d ü n n e 
Eisenblechtei le be im Dolch s t a m m e n w o h l v o n der Scheide. 

1.2 m südwest l ich v o m K o p f , also schon a u ß e r h a l b des Grabbere ichs , l agen einige vorgeschicht
liche Scherben ( I n v . N r . V 72,51). 

U n t e r der u m f a n g r e i c h e n S t e i n a n h ä u f u n g im N W  Q u a d r a n t e n ergab sich kein A n h a l t s p u n k t 
f ü r eine Bes t a t t ung . D a s Z e n t r u m des H ü g e l s w a r durch den Tr ich te r so gestör t , d a ß ebenfa l l s 
keine Spur v o n e inem G r a b m e h r g e f u n d e n w e r d e n k o n n t e . Steine im Schutt des Trichters 
k ö n n t e n v o n einer G r a b a b d e c k u n g s t a m m e n . 

Hügel 2 

D e r H ü g e l w a r sehr flach, die H ö h e h a t e t w a 0,7 m b e t r a g e n bei e inem Durchmesser v o n 
12 m. I m S O  Q u a d r a n t e n zeigte sich ein loser, b o g e n f ö r m i g v e r l a u f e n d e r Ste insa tz aus klei
ne ren u n d ein igen g r o ß e n Ste inb löcken (Abb . 5), der Bogen se tz t sich aber nicht f o r t . M a n ha t 
den Eind ruck , als liege noch der Res t eines ä l t e ren , aber ze r s tö r t en Ste ink ranzes vor . A n 
einigen Stel len w a r e n Holzkoh le f l ecke , n a h e der Steine l ag eine H o r n s t e i n p f e i l s p i t z e im Be
reich des gewachsenen Bodens , auch einige Tonscherben f a n d e n sich d o r t . Vermut l i ch h a n d e l t es 
sich u m Res te einer neol i th ischen Sied lung (siehe u n t e n ) . Auch im N O  Q u a d r a n t e n zeigten sich 
übera l l lockere Ste insä tze o h n e Z u s a m m e n h a n g (Abb . 6). 

I m N W  Q u a d r a n t e n e r g a b sich dagegen ein z u s a m m e n h ä n g e n d e r rechteckiger Ste insa tz von 
3.3 m L ä n g e u n d 1,7 m Brei te (Abb . 9), v o n d e m einige Steine seitlich ve rzogen w a r e n . D i e 
Steine s ind z u m Tei l a u ß e r o r d e n t l i c h g r o ß u n d erre ichten eine Länge v o n 0,8 m u n d ein Ge
wich t v o n 1,5 Z e n t n e r n . Sie überdeck ten ein e t w a s in den gewachsenen Boden einget ief tes 
G r a b , das S O  N W or i en t i e r t w a r . V o m Skele t t w a r keine Spur m e h r e rha l t en . A n F u n d e n 
e r g a b sich ein n u r in Res ten e rha l t enes Bronzegür te lb lech . D e r Lage des Bleches nach m u ß der 
Schädel des Skele t t s im S O gelegen h a b e n . D e r H a k e n des Blechs zeigte nach der l inken 
Körpe r se i t e . D e r Ste insa tz w a r in der M i t t e e twas e ingesunken , so d a ß ursprüngl ich eine 
H o l z g r a b k a m m e r v e r m u t e t w e r d e n d a r f , die der Ste insa tz überdeck te . Diese E i n s e n k u n g machte 
sich schon auf der Hüge lobe r f l äche b e m e r k b a r . 

F u n d e ( Inv . N r . V 72,52. 53) : 

1. H o r n s t e i n p f e i l s p i t z e ; Abb. 54, 1. 

2. Einige Tonscherben , d a r u n t e r ein H e n k e l . D i e Scherben s ind z u m Tei l d i c k w a n d i g u n d mit 
Q u a r z k ö r n e r n gemage r t . N a c h A r t u n d Aussehen sind sie nicht bandke ramisch , sonde rn ent 
sprechen eher d e m endneol i th ischen Sied lungsma te r i a l aus Hei lb ronn Böck ingen (vgl. E. SANG
MEISTER, F u n d b e r . aus Schwaben N . F. 15, 1959, 42 ff .) . 

3. G l a t t e s Bronzegür t e lb lech in Resten , L. e t w a 25,0 cm, B. e t w a 7,5 c m ; Abb. 54, 2. A n beiden 
Schmalsei ten noch je dre i Bronzen ie t e . 

Hügel 3 

D e r H ü g e l w a r sehr verf lacht , H . e t w a 0,5 m, D m . 11 m. U m die H ü g e l m i t t e zeigten sich 
Ste insä tze , o f f e n b a r die ve rzogene Ü b e r d e c k u n g eines Z e n t r a l g r a b e s (Abb. 7). Im A b s t a n d von 
2,0 m k a m e n an z w e i Stel len Reste v o n A r m r e i f e n z u m Vorschein, die eine gestör te Bes ta t tung 
a n d e u t e n . V o m Skele t t w a r nichts m e h r zu sehen. Die Lage der Steine k ö n n t e auf eine S  N 
O r i e n t i e r u n g hinweisen . In der W e s t h ä l f t e zeigte sich eine in den gewachsenen Boden einge
t i e f t e G r u b e v o n u n r e g e l m ä ß i g e m U m r i ß , die viel H o l z k o h l e , H ü t t e n l e h m u n d einige vorge
schichtliche Scherben en th ie l t . O f f e n b a r h a n d e l t es sich u m Reste einer ä l t e ren Siedlung. 
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Funde ( Inv. N r . V 72,54. 55) : 
1. Bruchstücke eines runds tabigen Bronzearmrings , auf der Außensei te mit R i p p e ; Abb. 54, 3 
(bei A von Abb. 7). 
2. Bruchstück eines stark kor rod ie r ten Bronzearmrings von ovalem Querschni t t ; Abb. 54, 4 
(bei B von Abb. 7). 
3. Einige gebrannte Lehmbrocken; kleines Bruchstück eines Sandsteinschleifsteins; zwei Ton
scherben, darun te r ein mit Q u a r z gemagertes rötliches Wandstück mit hor izonta ler , aus dem 
Ton herausgearbei teter Leiste; Abb. 54, 5. Zu den Scherben siehe unter H ü g e l 2. 

Hügel 5 

Der Hüge l hat te einen Durchmesser von 13 m und eine H ö h e von 0,8 m. E t w a in der Mit te 
zeigte sich wenig unter der Oberfläche ein S S O — N N W orient ier ter mächtiger Steinsatz aus gro
ßen Brocken, im nördlichen Teil mit einigen besonders großen Pla t t en (Abb. 8. 10). 
Unte r dem Steinsatz lagen auf dem gewachsenen Boden die zerdrückten Beigaben einer K ö r 
perbes ta t tung, die bis auf geringe Knochenspuren völl ig vergangen war . Nach Lage der Bei
gaben ist die Orien t ie rung SSO ( K o p f ) — N N W . Geringe Holzres te s tammen wohl von einer 
H o l z g r a b k a m m e r . 

Funde ( Inv. N r . V 72,56): 
.1. Hohle r , 1,6 cm dicker Bronzehalsr ing, D m . 17,5 cm; Abb. 58, 5. E n d e n ineinandergesteckt , 
mit Rillen und Kreisaugen verzier t . D e m Ring ist ein glänzend pol ier ter Gaga t r i ng von drei
eckigem Querschn i t t u n d 3,2 cm D m . aufgeschoben. 
2. Berippter hohler und mit Buckeln verz ier ter Bronzer ing mit ineinandergesteckten Enden, 
D m . 7,3 cm; Abb. 58, 2. Der Ring lag etwa an der rechten Ohrsei te und könnte als O h r r i n g 
getragen worden sein. Es ist kaum anzunehmen, d a ß der rechte U n t e r a r m so wei t hochgebogen 
w a r und daß es sich d a n n um einen A r m r i n g hande ln würde . 

3. Elf bandfö rmige ber ippte Bronzeohrr inge mit einem Tül len und einem D r a h t e n d e , D m . 
5,8—7,3 cm; Abb. 55. Alle an der l inken Ohrgegend . 

4. a) 820 helle, bräunliche Glasringehen; Abb. 56, 2. — b) 177 Glasper len von derselben Farbe ; 
Abb. 57, 3; dazu zahllose Bruchstücke von beiden Arten. — c) Aus blauen Glas fäden spiralig 
aufgewundene Perlen, das längste Stück noch 1,5 cm, dazu viele Bruchstücke; Abb. 56, 1. — 
d) 26 größere durchscheinende honiggelbe und l ichtgrüne Glasper len; Abb. 57, 1. — e) 8 rötlich
braune Perlen, wohl Glasmasse; Abb. 57, 2. — f) Sta rk kor rod ie r te r und unvol ls tändiger Bein
schieber, nur ein Ende ganz erhal ten mit Querr i l l en , L. noch 6,2 cm; Abb. 58, 3. Schieber und 
Perlen lagen um den Hals r ing verst reut , sie gehören alle zu einem Gehänge . Eine blaue Glas
perle (c) f a n d sich noch in der rechten Kniegegend. 

5. Stark korrodier tes und nur noch in Resten erhal tenes getriebenes Bronze tonnena rmband , 
H . 15,2 cm; Abb. 58, 1. A m l inken U n t e r a r m . 

6. Kleines Bruchstück v o m dre ikan t igen v e r s t ä r k t e n R a n d eines T o n n e n a r m b a n d e s . Es g e h ö r t 
of fenbar noch zum A r m b a n d N r . 5 und ist verschleift . 

7. Teil eines mit Bronzehütchen besetzten Gürtels , 16 Stück auf 1 c m 2 ; Abb. 58, 4. Das erhal
tene Stück lag unter dem T o n n e n a r m b a n d (Nr . 5). 
8. Zwei kleine unbes t immbare Eisenteile. 

9. Dunke lb raune Schale in vielen kleinen und kleinsten Scherben, nur z . T . zusammense tzbar ; 
Abb. 58, 6 (zeichnerische Rekons t ruk t ion) . Das G e f ä ß ha t einen R a n d  D m . von e twa 22 cm 
und ein leicht gewölbtes Hals fe ld . Lag oberhalb des Kopfes . 

Hügel 6 

Der Hügel (Abb. 12) hat te einen Durchmesser von 20 m und eine H ö h e von 1,7 m. In nord 
südlicher Richtung war der Hüge l von einem etwa 3,0 m breiten Grabenschni t t durchzogen, 
der noch 0,6 m tief war . Bei der Ausgrabung zeigte sich, d a ß der Schnitt ursprünglich bis auf 
die Hügelsohle reichte und hier noch 0,7 m breit war . 

Der Hüge l besaß einen Ste inkranz (Abb. 11. 13) von 10 m Durchmesser. Den Ring bildeten 
nebeneinandergesetzte große Steinpla t ten (Abb. 14) von 10 bis 20 cm Dicke, einige haben auch 
bis zu 30 cm Stärke. Die größten Pla t t en sind bis zu 1,2 m breit und 1,0 m hoch. Sie waren 
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in den gewachsenen Boden einget ief t und mit größeren Steinbrocken verkei l t . Durch den Erd
druck des H ü g e l a u f w u r f s w u r d e n die Pla t t en stellenweise nach außen gedrückt und stecken 
je tz t schräg im Boden, besonders in der südlichen Hüge lhä l f t e , da das Gelände etwas nach 
Süden fä l l t und der H ü g e l a u f w u r f mehr nach dieser Seite verrutscht ist. In der nördlichen H ü 
gelhäl f te s tanden die Pla t t en meist noch senkrecht. An den A u ß e n k r a n z schloß sich ein lücken
h a f t e r und durchschnittlich 1,0 m brei ter Belag aus kleineren und größeren Steinbrocken an 
(Abb. 14), die wahl los gelegt waren und keine A n o r d n u n g erkennen lassen. Offenbar handel t 
es sich um einen Randbe l ag des Hüge l fußes , der sich an den I n n e n r a n d des Steinkranzes legt. 
In der nördl ichen Hüge lhä l f t e , w o die Pla t t en noch senkrecht s tanden, l äß t sich erkennen, d a ß 
dieser R a n d b e l a g bereits auf der Hügelschüt tung lag und nicht auf dem gewachsenen Boden, 
der Belag also erst nach der Aufschüt tung des Hügels angebracht w o r d e n ist. Wahrscheinlich 
diente er zur Festigung des H ü g e l f u ß e s ; es sollte verh inde r t werden , d a ß die Hügele rde über 
den Ste inkranz f l ießt oder durch Regengüsse abgeschwemmt wird . 

Im westlichen Teil des Hügels zeichnete sich außerha lb des Steinkranzes noch ein Kreisgraben 
ab von durchschnittlich 20 cm Breite; von der alten Oberfläche aus gemessen w a r er e twa 
15 cm tief ausgehoben. In der Osthä l f t e des Hügels fä l l t der Verlauf des Kreisgrabens mit 
dem des Steinkranzes zusammen. D a die Pla t t en des Steinkranzes einget ief t waren , w a r der 
Graben hier zers tör t . Geringe Spuren von ihm zeigten sich noch im Bereich des Steinkranzes 
im N O  Q u a d r a n t e n des Hügels . I m N w a r der Kreisgraben ganz deutlich unterbrochen und 
besaß einen Eingang von 0,86 m Breite. In einem Längsschnitt zeigten sich die beiden Graben
enden deutlich. 

G r a b 1 

Im Z e n t r u m des Hügels zeichneten sich auf dem gewachsenen Boden drei rundliche und eine 
rechteckige Pfos tengrube ab v o n 30 cm bis 35 cm Durchmesser. Ihre Tiefe von 12 cm bis 20 cm 
ist gering, die Fül lung w a r ger ingfügig heller als der gewachsene Boden und enthiel t auch 
Holzkoh le f l i t t e r . In der nordwest l ichen Grube be fanden sich zwei kleinere Steinbrocken, wohl 
von einer Pfos tenverke i lung . H i e r lag auch noch ein Leichenbrandspl i t ter . Die Abstände von 
Pfostenlochmit te zu Pfostenlochmit te betrugen 1 , 1 m im N und S und 1,4 m im W und O. 
Vermutl ich hande l t es sich um die Eckpfosten eines kleinen Totenhauses, das N—S mit geringer 
Abweichung nach O orient ier t w a r . 

Über den Pfos tengruben lag eine S S W — N N O orientierte, 6,4 m lange und etwa 2,0 m breite, 
lückenhaf te Brandp la t t e von unregelmäßigem U m r i ß . Die Brandp la t t e w a r von der alten 
G r a b u n g durchschnitten, die noch bis in diese Tiefe reichte, die Pfos tengruben aber nicht mehr 
zers tör t hat te . Die Mit te der Brandp la t t e zeigte nicht nur Holzkoh le , sondern auch dicke 
graue Aschenreste. Im südlichen Nordos t t e i l der Brandpla t te , beim nordöstl ichen Pfostenloch, 
f anden sich die H ä l f t e eines Bronzer ings und geringe verb rann te Knochenteile. 
Über der Brandp la t t e lag ein Steinsatz aus großen Sandsteinbrocken, L. in W—ORichtung 
3,6 m, B. N—S 1,6 m. Durch die alte G r a b u n g w a r der Steinsatz zerstört . Die Steine f anden 
sich in der Ein fü l l ung des Grabungsloches. Der Steinsatz lag der Brandp la t t e ohne Zwischen
schicht aui . 
Der B e f u n d legt nahe, d a ß Pfostenlöcher , Brandp la t t e und Steinsatz eine Einhei t bilden und 
die zentra le Besta t tung darstel len. Anha l t spunk te f ü r einen zeitlichen Unterschied zwischen 
den dreien sind nicht gegeben. Wir möchten den Befund daher so deuten, d a ß zunächst fü r 
den Toten ein kleines Totenhaus mit vier Eckpfosten erstellt wurde . Es ist allerdings au f f a l 
lend, d a ß dieses Totenhaus sehr klein, nur etwa 1,4 m lang, war . D a r a u s könnte geschlossen 
werden , d a ß es sich bei dem Toten nicht um einen Erwachsenen handel te . Das Totenhaus 
scheint dann im R a h m e n der Bestattungsfeierl ichkeiten samt dem Toten verb rann t worden 
zu sein. Der Leichenbrand könnte in dem ka lka rmen Boden bis auf geringe Reste aufgelöst 
oder auch durch die alte G r a b u n g verschwunden sein. Als einzige Beigabe ist die H ä l f t e eines 
bronzezeit l ichen Bronzer ings vorhanden . Er spricht f ü r ein Frauengrab . D a ß weitere Beigaben 
in dem Grabenschni t t ange t ro f fen und herausgenommen wurden , ist zu vermuten . 

Fund (Inv. N r . V 72,57): 
Bruchstück eines of fenen Bronzearmrings mit ovalem Querschnitt , D m . etwa 5,4 cm; Abb. 59, 1. 
In der Hügelaufschü t tung zeigten sich verschiedentlich zu Gräbern gehörige Steinsätze, zum 
Teil gestört. Auch durch Fuchsbauten sind die Gräber gestört worden . 
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Grab 2 
Vorhanden war ein 2,8 m langer und 1,2 m breiter, an seiner östlichen Seite gestörter Stein
satz. Die Orient ie rung des Steinsatzes ist S S O — N N W . Von einer Besta t tung darun te r f anden 
sich keine Spuren, sie ist in dem k a l k a r m e n Boden vergangen. A m W  R a n d des Steinsatzes 
und 20 cm t iefer als die Steine f a n d sich ein hallstat tzei t l icher Bronzer ing, vermutl ich ist er 
vom Fuchs verschleppt. 

Fund (Inv. N r . V 72,58): 
Bruchteile eines rundstabigen of fenen Bronzearmr ings mit einem noch erhal tenen str ichverzierten 
Ende, D m . 5,4 cm; Abb. 59, 2. 

Grab 3 
Dieses ist S S O  N N W orient ier t . Von der halls tat tzei t l ichen Besta t tung waren nur noch geringe 
Spuren vorhanden , erhal ten w a r e n noch einige Zähne (im SSO). Die Besta t tung lag unter einem 
losen und etwas zerrissenen Steinsatz, e twa 0,8 m unter der Hügeloberf läche. Die U m g r e n z u n g 
einer G r a b k a m m e r aus H o l z w a r in Spuren zu sehen (Abb. 15), sie ha t t e etwa 1,9 m Länge 
und 0,65 m Breite. 

Funde (Inv. N r . V 72,59): 

1. Geschlossenes rundstabiges Bronzeringehen, D m . 1,8 cm; Abb. 59, 6. A n der rechten Schädel
seite, wohl Oberr ing . 

2. Offener Bronzearmr ing mit Spuren von Kerbung an der Außensei te , s tark kor rod ie r t , D m . 
7,0 cm; Abb. 59, 4. A m rechten U n t e r a r m . 

3. O f f e n e r Bronzearmr ing , auf der Außensei te mit Kerbgruppen , D m . 7,0 cm; Abb. 59, 5. Am 
l inken U n t e r a r m . 

4. Stark korrodier tes glattes Bronzegürtelblech, auf der einen Schmalseite noch f ü n f , auf der 
andern ein erhal tener Bronzeniet , L. noch 35,0 cm, B. 12,7 cm; Abb. 59, 7. Die Seite mit einem 
erhal tenen Nie t lag links, vom Träger aus gesehen, hier w a r ein nicht mehr erhal tener H a k e n 
befestigt . 

O b ein weiterer Steinsatz östlich des Grabes, der etwas t iefer lag, auch zu einem G r a b gehört , 
bleibt ungewiß, Spuren einer Besta t tung darun te r w u r d e n jedenfal ls nicht gefunden . 

Grab 4 

N a h e z u in Berührung mit G r a b 3 lag im S O  Q u a d r a n t e n ein weiterer mächtiger Steinsatz von 
3,0 m Länge und 1,7 m Breite. Unte r den Steinbrocken be fand sich auch eine Pla t t e von 1,1 m 
Länge, 0,66 m Breite und 0,2 m Dicke. Der Steinsatz ist S W — N O orient ier t . Beigaben waren 
nicht vorhanden , auch von einem Skelett f anden sich keine Spuren mehr . Südlich des Stein
satzes lag eine kleine Holzkohlens te l le mit Asche. Im Zusammenhang mit den anderen Bestat
tungen gesehen ist das G r a b sicher hallstat tzeit l ich. 

Grab 5 

Im S O  Q u a d r a n t e n lag im H o r i z o n t des Steinkranzes und hinter diesem eine hallstat tzeit l iche 
Besta t tung ohne Steinbedeckung. Sie ist O N O — W S W orient ier t mit Kopf im O N O . Erha l t en 
sind ein mürbes Schädeldach und einige Zähne, fe rner der rechte Obera rmknochen . Vom übri 
gen Skelett sind nur noch Spuren in V e r f ä r b u n g zu sehen. 

Funde (Inv. N r . V 72,60): 

1. Geschlossener rundstabiger Bronzer ing, D m . 8,8 cm; Abb. 60, 3. A m l inken O b e r a r m . 

2. Bronzepaukenfibel , Pauke mit Näpfchen , L. 2,8 cm; Abb. 60, 1. Auf der Brust. 

3. Bronzepaukenf ibel , wie N r . 2, L. 2,8 cm; Abb. 60, 2. E t w a am rechten O b e r a r m . 

Grab 6 

In der N O  E c k e des S O  Q u a d r a n t e n f a n d sich dicht hinter dem Ste inkranz ein einzelner 
hallstattzeit l icher Bronzering, unter diesem waren noch Holzspuren zu sehen. Es d ü r f t e sich 
wohl um ein G r a b handeln , dessen Skelett restlos vergangen ist. Die Orien t ie rung der Bestat
tung ist fraglich. 
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F u n d ( Inv. N r . V 72,61): 

Geschlossener runds tabiger Bronzer ing, etwas kor rod ie r t , D m . 8,1 cm; Abb. 59, 3. Vermutlich 
Obera rmr ing . 

In einer Lücke des Ste inkranzes im S W  Q u a d r a n t e n lagen zwei hallstat tzeit l iche Bronzeringe. 
Es w ä r e denkbar , d a ß der Ste inkranz hier ausgebrochen wurde , um eine Nachbes ta t tung ein
zusenken, das Skelet t könn te vergangen sein. Die Lücke ha t eine Breite v o n 0,6 m, es ist die 
Breite einer Pla t t e des Steinrings, die hier en tnommen wurde . Es w ä r e aber auch möglich, d a ß 
der Ste inkranz hier beim Graben nach Fuchsbauten ausgebrochen w u r d e und d a ß die Ringe 
durch den Fuchs von einem G r a b hierher verschleppt worden sind. In Frage käme d a f ü r 
G r a b 2. 

Funde ( Inv. N r . V 72,62): 

Zwei of f ene runds tab ige Bronzearmr inge mit Kerben an den Enden , D m . 7,0 cm; Abb. 60, 
4. 5. 

Im N o r d e n lag direkt vor dem Kreisgraben und nahe dem Westende des Durchlasses ein 
Scherbennest. 

F u n d e ( Inv. N r . V 72,63): 

Teile einer gelbbraunen Schale von etwa 30,0 cm D m . ; Abb. 59, 9. R a n d einer grauschwarzen 
Schale; Abb. 59, 8. Einige weitere vorgeschichtliche Scherben. 

In der Fül lung des al ten Grabungsloches f a n d sich ein neuzeitlicher Eisennagel (Inv. N r . V 
72,64), und in der Hügelschüt tung w a r e n einige wenige vorgeschichtliche Streuscherben (Inv. 
N r . V 72,65), 

Hügel 11 

Der H ü g e l (Abb. 16) lag auf leicht nach Süden geneigter Fläche. Der Durchmesser des Hügels 
be t rug e twa 13 m, die H ö h e 0,7 m. Von der alten Oberfläche aus w a r in SSO—NNWRich tung 
ein Grabschacht einget ief t ; die Basis des Schachtes lag 0,8 m unter der alten Oberfläche. Er 
ist in violet ten, sehr zähen Keuper le t ten eingeschnitten. Der Aushub lag in einem e twa 2 m 
brei ten u n d 0,2 m hohen Wal l rings um den Grabschacht aufgeschüttet . Von der Bestat tung 
auf der Grabsohle (Abb. 17) waren nur noch die Ober  und Unterschenkel in Spuren erhal ten. 
U m das Becken lag ein mit Bronzehütchen besetzter, sehr schlecht erhal tener Gürte l . An beiden 
U n t e r a r m e n f a n d e n sich Reste von Bronzer ingen, weitere Bronzereste lagen am Schädel. 

Als hellere ausgebleichte Streifen im violet ten Keuper le t ten zeigten sich Spuren einer H o l z g r a b 
k a m m e r von etwa 2,2 m Länge und 0,7 m Breite. A m N o r d e n d e des Grabes zeichnete sich 
ein 6 cm bis 9 cm breiter Strei fen als U n t e r z u g ab, auch am Südende w a r ein solcher Unte rzug 
noch zu erkennen. I m N o r d e n der westlichen Längsseite w a r die H o l z b o h l e n w a n d noch mit 
5 cm Breite zu messen. 
Der R a u m zwischen Grabschacht und H o l z k a m m e r w a n d w a r mit größeren und kleineren 
Steinbrocken ausgefül l t (Abb. 18). Auch als Überdeckung der H o l z k a m m e r f anden sich im 
Grabschacht bis in den H o r i z o n t der alten Oberfläche große, mehrere Zentner schwere Stein
brocken. 

Nördl ich des Grabschachtes w a r ein Steinsatz angehäuf t , der zum Teil auf die Schachtfüllung 
übergr i f f u nd der auf dem Schachtaushub um den G r a b r a n d lag. Sonst zeigten sich im Hügel 
noch locker gesetzte Steine ohne Zusammenhang . 1,4 m westlich der NWEcke des Grabschach
tes lagen auf der al ten Oberfläche auf kleiner Fläche konzen t r i e r t kleine Stückchen gebrannten 
Lehms. Im H ü g e l a u f w u r f w u r d e eine A n z a h l vorgeschichtlicher Scherben ange t rof fen , konzen
t r ier t lagen sie im N W  Q u a d r a n t e n . 

Funde ( Inv. N r . V 72,66. 67): 
Die Bronze funde w a r e n so schlecht erhal ten, d a ß sie nicht präpa r i e r t werden konn ten ; sie 
können nur im R ö n t g e n f o t o gezeigt werden : 
1. Schlecht erhal tener , mit Bronzehütchen besetzter Gür te l ; Abb. 61, 3. U m das Becken. 

2. Reste von drei bis vier Bronze Hoh la rmr ingen mit Steckverschluß, D m . e twa 8,0 cm; Abb. 
61, 1. A m rechten U n t e r a r m . 
3. Wie 2; Abb. 61, 2. A m l inken U n t e r a r m . 
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4. Geringfügige Reste eines Bronzehohlohrr ings . A m Schädel. 
5. Eine Anzah l unverz ier ter vorgeschichtlicher Scherben, darun te r ein Schalenrand; randlich re tu
schierte Spitze eines grauen Horns te ingerä tes . Als St reu funde im H ü g e l a u f w u r f , massiert im 
N W  Q u a d r a n t e n . 

Hügel 13 
Der Hüge l hat te einen Durchmesser von 22 m (Abb. 21). D a der H ü g e l durchgraben w a r , l äß t 
sich seine H ö h e in unberühr t em Zus tand nicht mehr feststellen, sie mag e twa 1,5 m bet ragen 
haben. Der Hüge l (Abb. 20) zeigte einen breiten nordsüdlichen Schnit tgraben. Dieser weite te sich 
in Hüge lmi t t e zu einem Trichter, von dem sich nach Osten noch ein weiteres Grabenstück er
streckte. Wie sich bei der Untersuchung gezeigt hat , sind die G r ä b e n und der Trichter bis auf 
den alten Oberf lächenhor izon t durchgeführ t worden , sie haben aber das zentra le Schachtgrab 
(siehe unten) nicht mehr erreicht. In dem Trichter lag oberflächig eine Steinsäule. O f f e n b a r 
war diese bei der al ten G r a b u n g auf dem H ü g e l gefunden und beiseite geräumt worden . Nach 
der G r a b u n g w u r d e sie in den Trichter geworfen . Es hande l t sich um einen rohen und nicht 
bearbei teten Stubensandsteinblock von 1,1 m Länge und 40 cm auf 40 cm Breite. 

Auf der Hügelbasis zeigte sich ein Kreisgraben mit 12,6 m Durchmesser in W—O und 13,6 m 
in N—SRichtung (Abb. 22). Die Grabenbre i te bet räg t durchschnittlich 0,8 m, die Tiefe d ü r f t e 
von der alten Oberfläche aus gemessen mindestens 0,4 m betragen haben. Das Profil des G r a 
bens w a r unterschiedlich. Meist hat te er eine breite flache Sohle, nur im N W  Q u a d r a n t e n 
besaß er in einem Profi lschni t t eine schmale ausgerundete Sohle. Im N O  Q u a d r a n t e n saß dem 
Kreisgraben eine leichte Ausbuchtung an, diese scheint aber keine besondere Bedeutung zu ha
ben und rein zufäl l ig zu sein. 

Grab 1 
In der Mit te des Kreisgrabens lag ein umfangreicher runder Steinsatz (Abb. 19. 22). Er hat te 
einen Durchmesser von 6,6 m. Durch die alte G r a b u n g wie auch durch Nachbes ta t tungen war 
der Steinsatz verschiedentlich gestört oder zum Teil ganz herausgerissen. Auf der Basis des 
Trichters der alten Grabung lag ein größerer Steinblock mit einer offenbar künstlich eingehaue
nen Rille. 

Unte r dem Steinsatz f a n d sich von der alten Oberfläche aus 0,9 m tief eingeschachtet ein G r a b 
in S S O — N N W  O r i e n t i e r u n g (Abb. 23). Der Grabschacht hat te eine Länge von 2,7 m und eine 
Breite von 1,4 m. Die aus violet tem Keuper le t ten bestehende Aushuberde des Schachtes lag 
rings um diesen aufgeschüttet . Der Grabschacht war mit großen Steinbrocken ver fü l l t (Abb. 24). 
Die Füllung w a r in der Mit te eingesunken, infolge Versturzes einer H o l z g r a b k a m m e r . 
Auf der Sohle des Grabschachtes zeichnete sich die H o l z k a m m e r deutlich ab. Die östliche K a m 
merwand war bereits in einem höheren H o r i z o n t als dunkle r Strei fen zu sehen. Die K a m m e r 
hat te eine Länge von 2,1 m und eine Breite von 0,7 m. Im Süden w a r ein U n t e r z u g erhal ten von 
1,23 m Länge und 0,13 m Breite, der sich deutlich in den U n t e r g r u n d eingedrückt hat te . Vom 
Unte rzug im N des Grabes w a r noch die östliche H ä l f t e zu erkennen. Die Enden der U n t e r 
züge reichten noch bis 30 cm über die Sei tenwände der K a m m e r hinaus. Von der Besta t tung 
ohne Beigaben waren nur noch Reste des Skeletts als Leichenschatten vorhanden , es zeichneten 
sich der rechte O b e r a r m und die Ober  und Unterschenkel ab. Das Skelet t d ü r f t e e twa eine 
Länge von 1,7 m gehabt haben. 
D a das G r a b in die alte Oberfläche eingeschachtet war , die alte G r a b u n g aber nur bis an 
diese führ te , blieb es ungestört . 

Die Nachbes ta t tungen lagen in verschiedenen H o r i z o n t e n im Hügel , und z w a r im Ring um 
einen Mit te lpunkt , der aber nicht das Zent ra lg rab ist. 

Grab 2 

Das G r a b kündig te sich durch einen rechteckigen Steinsatz an, L. 2,6 m, B. 1 , 1 m (Abb. 25 
links. 26). Er reichte e twa 50 cm in die Tiefe und umrande t e dor t eine H o l z g r a b k a m m e r , von 
der noch geringe Spuren vorhanden waren . Die K a m m e r , S S O — N N W orient ier t , war demnach 
rings von Steinen umschichtet. Das Skelett w a r restlos vergangen. 

Funde (Inv. N r . V 72,68): 

5 — I undber . B a d . - W ü r t t . 4 
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1. Bronzepaukenf ibel , H ä l f t e der N a d e l und F u ß fehlen; Abb. 62, 2. Lag im Süden des Grabes, 
vermutl ich in H ö h e der rechten Schulter. 

2. Eiserne Pfei lspi tze mit angerosteten Texti lresten, L. 9,0 cm; Abb. 62, 1. Im N o r d e n des 
Grabes , wohl am Fußende . 

3. In der N ä h e von N r . 1 drei Tonscherben. 

4. Eine Tonscherbe außerha lb des Steinsatzes östlich der Ste inumrandung . 

Grab 3 
Dieses G r a b (Abb. 27) lag etwas t iefer als G r a b 2 und wurde von ihm randlich überlagert . 
Mit 55 cm Breite zeichneten sich mulden fö rmig Holzspu ren ab, es könnte sich um Reste eines 
Baumsarges hande ln , der eine Länge von 2,05 m hat te . Vom Skelett w a r e n keine Reste mehr 
v o r h a n d e n . Auch die im Sarg l iegenden Beigaben w a r e n von Holzres ten , dem Deckel des 
Sarges, überdeckt . Über dem Sarg lagen einige große Steinbrocken. 

Funde (Inv. N r . V 72,69): 

1. Halsre i f aus. Bronzedrah t , mit einem noch erhal tenen H a k e n e n d e , D m . 14,0 cm; Abb. 64, 13. 

2. Berippter konischer Berns te inanhänger , L. 3,0 cm. D a z u offener Aufhänge r ing aus Bronze 
mit übere inandergre i fenden E n d e n ; Abb. 63, 9. 10. 
3. Acht aus zwei H ä l f t e n zusammengebogene Hohlkuge lanhänger mit Aufhänger ingchen, Bron
ze; Abb. 63, 1—8. N r . 2 und 3 lagen im Bereich des Halsr ings und waren diesem wohl au f 
geschoben. 

4. Sta rk korrodier tes Bruchstück eines mit getriebenen O r n a m e n t e n verzier ten Bronzegürte l 
blechs mit Bronzehaken , B. 9,0 cm; Abb. 63, 11. Die Rückseite des Gürtels w a r mit kleinen 
Bronzehütchen besetzt, die nicht erhal ten werden konnten . 

5. Vier offene runds tabige Bronzearmr inge mit Ril lengruppen, zwei solche mit Kerbgruppen , 
D m . 5,7—6,0 cm; Abb. 64, 1—6. Die Abfolge w a r : zwei Ringe mit Rillen, ein Ring mit Kerben, 
zwei Ringe mit Rillen, ein Ring mit Kerben. A m rechten U n t e r a r m . 

6. Sechs of fene Bronzearmr inge mit Kerbgruppen , D m . 5,5—6,0 cm; Abb. 64, 7—12. A m l inken 
U n t e r a r m . 

Grab 4 
Das G r a b lag nahe am W  R a n d des Steinsatzes von G r a b 1 und war in diesen eingebettet 
(Abb. 29). Bei der Anlage des Grabes sind Steine aus dem Steinsatz en t fe rn t worden . 
Holzres te eines Sarges zeigten sich wie bei G r a b 3 etwas eingemuldet bei 40 cm Breite. Auch 
über der Besta t tung waren noch Holzres te vom Sargdeckel erhal ten. Das Skelett war völlig 
vergangen. Die Orien t ie rung ist S S O — N N W , wobei der Schädel vermutlich im Süden lag. 
Das G r a b w a r von G r a b 2 zum Teil überdeckt. 

Funde (Inv. N r . V 72,70): 

1. Glat tes Bronzegürtelblech mit Eisenhaken, auf einer Schmalseite vier, auf der anderen ein 
halbkugeliger Bronzeniet , L. 26,0 cm, B. 5,7 cm; Abb. 62, 5. 
2. Bronzefibel mit knie förmig gebogenem und geriefel tem Bügel, N a d e l fehlt , L. 5,5 cm; Abb. 
62, 3. 

3. Wie N r . 2; Abb. 62, 4. N r . 2 und 3 lagen beim Gürtelblech. 

Grab 5 
Die Besta t tung lag unter einem S W — N O gerichteten Steinsatz von 2,4 m Länge und 0,8 m 
Breite (Abb. 28). Unte r diesem zeigte sich eine 2,2 m lange und 55 cm breite eingemuldete 
H o l z v e r f ä r b u n g eines Sarges, über der Bestat tung lagen die Holzspuren des Deckels, auch hier 
scheint ein Baumsarg vorzul iegen. Vom Skelett waren keine Reste mehr vorhanden . Bei der 
Annahme , d a ß die Fibeln auf der Brust lagen, hät te der Kopf im N O gelegen. 
Funde (Inv. N r . V 72,71): 
1. Eisernes Gürtelblech mit H a k e n , am H a k e n a n s a t z ein kegelförmiger Eisenniet, L. noch 
23,5 cm, B. 4,0 cm, Blechstärke etwa 0,8 m m ; Abb. 66, 8. 
2. Bronzeschlangenfibel mit profi l ier tem Fuß, L. 7,2 cm; Abb. 66, 6. 
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3. Wie N r . 2, L. noch 6,8 cm; Abb. 66, 7. N r . 2 und 3 beisammenliegend, vermutl ich auf der 
Brust. 

G r a b 6 

Vorhanden war ein nahezu S—N orient ier ter Steinsatz (Abb. 30), von dem aber offensichtlich 
nur die südliche H ä l f t e erhal ten war , w ä h r e n d die nördliche H ä l f t e der alten G r a b u n g zum 
O p f e r gefallen war . Von einem Skelett f a n d sich keine Spur, dagegen lagen in dem erhal tenen 
Grabte i l an zwei Stellen ve rb rann te Knochen. Auf dem G r a b b o d e n zeigten sich noch dür f t ige 
Holzspuren von einer G r a b k a m m e r . Beigaben waren nicht vorhanden . 

G r a b 7 

Das G r a b lag im Osten des Hügels , im H o r i z o n t der alten Oberfläche, und schnitt den Kreis
graben. Das Skelett , das völlig vergangen war , kann nach Lage der Beigaben (Abb. 31) eine 
Länge von 1,6 m gehabt haben. 

Funde (Inv. N r . V 72,72): 

1. Bronzefibel mit Fußzier und 3,7 cm langer Spirale aus Bronzed rah t mit Eisenachse, L. 2,8 cm; 
Abb. 65, 1. 
2. Bronzefibel mit Fußzier , 3,0 cm lange Bronzespirale mit Bronzeachse, L. 2,8 cm; Abb. 65, 2. 

. 3. Fußnapf einer Fibel mit Fußzier aus Bronze ; Abb. 65, 3. 
4. Unverz ie r te r of fener Bronzer ing, D m . 5,2 cm; Abb. 65, 14. N r . 1—3 lagen, bezogen auf den 
Leibring, e twa auf der Brust. N r . 4, o f f e n b a r ein Armr ing und bei den Fibeln l iegend, d ü r f t e 
ver lager t sein. 

5. Geschlossener rundstabiger Leibring aus Bronze, D m . 30,0 cm; Abb. 63, 12. 

6. Eiserner Leibring, zum Teil an N r . 4 angerostet , sonst in kleinen Teilen. 

7. Unverz ie r te r of fener Bronzearmr ing , D m . 4,7 cm; Abb. 65, 12. A m rechten U n t e r a r m . 

8. Unverz ie r t e r offener Bronzearmr ing , Enden beschädigt, D m . 6,0 cm; Abb. 65, 13. A m rechten 
U n t e r a r m . 

9. Bruchstück eines Bronzearmre i f s ; Abb. 65, 10. A m rechten U n t e r a r m . 

10. Geschlossenes Bronzeringehen mit vierkant igem Querschnit t , D m . 2,5 cm; Abb. 65, 7. — 
Zwei geschlossene Bronzeringehen mit rundem Querschnit t , D m . 1,8 cm; Abb. 65, 8. 9. Im Be
reich der Ringe am rechten U n t e r a r m , vielleicht aufgere ih t ebenfal ls als Armschmuck dienend. 

11. Bronzeringlein, geschlossen, Querschnit t vierkant ig , D m . 2,2 cm; a n h a f t e n d Bronzehohlper le 
mit weiter Ö f f n u n g , teilweise ausgebrochen, D m . 2,5 cm; Abb. 65, 6. 
12. Drei Teile eines dünnen Eisenrings; Abb. 65, 11. 

13. Fußnapf einer Fibel mit Fußzier aus Bronze ; Abb. 65, 5. 
14. Spi tzpauke einer Bronzefibel ; Abb. 65, 4. N r . 11 — 14 lagen innerhalb des Leibrings. 

15. Zwei Bronzefußr inge , hohl, waren nicht zu präpar ie ren , D m . 14,0 cm, D . 1,1 cm (Maße nach 
Röntgenbi ld) . 

G r a b 8 

Es berühr te im N W  Q u a d r a n t e n gerade noch den Kreisgraben. Vom Schädel waren noch Reste 
der Zähne vorhanden , so d a ß die Orien t ie rung der Besta t tung SSW ( K o p f ) — N N O gesichert 
ist. Die Ent fe rnung vom Kopf bis zum Leibring ( rund 40 cm) läß t wohl auf ein Kinde rg rab 
schließen (Abb. 32). Die Holzspuren vom Boden eines Holzsarges zeigten sich im Profi l ein
gewölbt , es hande l t sich d a n n wohl um einen Baumsarg, auch vom Deckel waren noch Spuren 
vorhanden . 

Funde ( Inv. N r . V 72,73): 

1. Fußnapf und Bruchstück der Spirale von einer Fibel mit Fußzier , Bronze ; Abb. 66, 5. Lag 
etwa auf der Brust. 

2. Bruchstück eines Bronzerings, Dm. 5,0 cm; Abb. 66, 2. A m l inken Arm. 

3. Unvol ls tändige Bronzegür te lke t te mit vermutl ich fünf Gliedern, die mittels kleiner Ringchen 
verbunden sind; Abb. 66, 1. 
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4. Bronzeringehen, D m . 2,6 cm; Abb. 66, 3. 

5. Bronzeringehen, D m . 2,1 cm; Abb. 66, 4. N r . 4 und 5 lagen bei der Gürte lke t te . 

G r a b 9 
D a s G r a b (Abb. 33) lag im S O  Q u a d r a n t e n innerha lb des Kreisgrabens, die Orien t ie rung ist 
SW—NO. Es war etwas in den gewachsenen Boden eingetieft. Von einer Ste inumrandung waren 
geringe Reste vorhanden . Auf ganzer Länge zeigte das G r a b Holzspuren einer Grabkammer , die 
östliche Sei tenwand w a r bereits in einem höheren H o r i z o n t zu sehen. Nach den Holzspuren 
ha t t e die G r a b k a m m e r eine Länge von 2,1 m und eine Breite von 0,5 m. Im N o r d e n ist noch 
ein 20 cm breiter und 85 cm langer U n t e r z u g vorhanden . Das Skelett war restlos vergangen. 
Aus der einzigen Beigabe, einer Fibel, ist die Orien t ie rung des Skeletts nicht zu ersehen. 

Fund ( Inv. N r . V 72,74): 

Bronzepaukenf ibel , N a d e l und Sehne fehlen, L. 2,9 cm; Abb. 67, 1. 

G r a b 10 
Das G r a b (Abb. 34) lag im N O  Q u a d r a n t e n und besaß eine Steineinfassung, die zum Teil durch 
eine alte G r a b u n g schon zers tör t w a r . Die U m r a n d u n g hat te eine Länge von 2,4 m und eine 
Breite von 1,4 m. Von einer G r a b k a m m e r waren nur noch ganz dür f t ige Holzres te vorhanden . 
Vom Skelet t ha t t e sich nichts mehr erhal ten. Nach der Lage der Fibeln d ü r f t e der Kopf im 
Süden gelegen haben. 

Funde ( Inv. N r . V 72,75): 

1. P a u k e einer Bronzepaukenf ibe l ; Abb. 67, 3. 

2. Bronzepaukenf ibe l , L. 2,9 cm; Abb. 67, 2. 

3. Eiserne Pfei lspi tze , L. 10,5 cm, mit Resten vom Holzscha f t ; Abb. 67, 4. 

G r a b 11 
Das G r a b im N W  Q u a d r a n t e n über lager te den Innen rand des Kreisgrabens und ist W S W — O N O 
orient ier t . Die Beigaben schienen nicht mehr in situ zu sein: der Fußr ing und der Armring lagen 
übere inander . Das Skelet t war restlos vergangen. 
Funde ( Inv. N r . V 72,76): 

1. Leicht ovaler runds tabiger Bronzefußr ing , ohne Abnutzungsspuren , D m . 10,3 cm auf 11,1 cm; 
Abb. 67, 9. 
2. Offener(?) Bronzearmre i f , D m . 6,4 cm; Abb. 67, 10. 

3. Zwei Fußz ie rknöpfe von Fibeln mit Fußzier , Bronze; Abb. 67, 7. 8. 

G r a b 12 

Es lag im N O  Q u a d r a n t e n nahe am Kreisgraben und w a r noch etwas in die alte Oberfläche 
eingetieft . Die Orien t i e rung ist O S O — W N W . A m Südrand des Grabes lagen drei größere 
Steine. Von einer G r a b k a m m e r waren dür f t ige Reste vorhanden . Als einzige Beigabe f a n d sich 
eine Eisenfibel. 

Fund ( Inv. N r . V 72,77): 

Eisenfibel, L. 4,5 cm; Abb. 67, 5. 

G r a b 13 

Es lag im N O  Q u a d r a n t e n direkt über dem Kreisgraben und ist S O — N W orientiert . Von einer 
U m r a n d u n g waren nur noch wenige Steine vorhanden . Das Skelett w a r völlig vergangen. D a 
Fibelreste im S O des Grabes lagen, d ü r f t e hier auch der Schädel gelegen haben, weil man die 
Fibel an der Schulter oder auf der Brust liegend annehmen dar f . 

Fund ( Inv. N r . V 72,78): 
D ü r f t i g e Bronzereste, offenbar von einer Fibel mit Fußz ie r ; Abb. 67, 6. 

In der Hügelschüt tung zeigten sich in verschiedenen H o r i z o n t e n Steine, meist einzeln, gelegent
lich lose beisammenliegend. Bemerkenswert ist eine kleine Steinsetzung im S O  Q u a d r a n t e n 
(Abb. 22) mit senkrecht gestellten Steinplat ten auf drei Seiten und flach liegenden Bodenplat ten . 
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I m N o r d e n des H ü g e l s u n d auf der N—SAchse l i egend u n d den K r e i s g r a b e n überschne idend 
f ä l l t ein Ste inpf las te r auf v o n 2,6 m Länge u n d 1,0 m Brei te , in der F o r m e t w a o v a l (Abb . 22). 
D a s O b j e k t w a r randl ich v o n g r ö ß e r e n Ste inen e i n g e f a ß t , i nnen lag eine Schü t tung kle ine re r 
Steine. W e d e r über noch u n t e r den Ste inen ze ig ten sich A n h a l t s p u n k t e f ü r ein G r a b . 
Im nördl ichen Tei l des S O  Q u a d r a n t e n a m A u ß e n r a n d des Kre i sg rabens , aber noch in der 
Hüge l schü t tung , f a n d sich k o n z e n t r i e r t ein A n z a h l Scherben ( I n v . N r . V 72,79 bis 72,82), d a r 
u n t e r vier kleine R a n d s c h e r b e n v o n zwe i Schalen. Eine größe re Z a h l v o n Streuscherben lag im 
gesamten H ü g e l a u f w u r f , dabe i f a n d e n sich auch einige g e b r a n n t e L e h m b r o c k e n . Aus d e m oberen 
Teil der H ü g e l s c h ü t t u n g k o m m t die R a n d s c h e r b e einer Ter ra  s ig i l l a t a Scha le D r a g . 43 (Abb. 
62, 6): he l l ro te r T o n , mit s t a r k abger i ebener Ober f l äche (zwei te H ä l f t e des 2. J a h r h u n d e r t s 
n. Chr . , nach f r eund l i che r B e s t i m m u n g durch H e r r n D r . D . PLANCK, S t u t t g a r t ) . 

Hügel 15 
D e r H ü g e l h a t t e einen Durchmesse r von e t w a 13,5 m. E r w a r in S O — N W  E r s t r e c k u n g unrege l 
m ä ß i g ova l , d a o f f e n b a r die südwest l iche Seite f r ü h e r a b g e g r a b e n w o r d e n ist. D i e H ö h e des 
H ü g e l s be t rug e t w a 0,8 m. W e n i g u n t e r der Oberf läche zeigte sich ein a u s g e d e h n t e r lockerer 
Ste insa tz , der stel lenweise K o n z e n t r a t i o n e n a u f w e i s t (Abb . 35. 36). I m H ü g e l f a n d e n sich dre i 
Bes ta t tungen , w o b e i n u r in G r a b 2 noch d ü r f t i g e Skele t t res te v o r h a n d e n w a r e n . D i e K o n z e n 
t r a t i o n e n v o n Ste inen im S W u n d S O der un te r such ten Fläche k ö n n t e n noch G r ä b e r v e r m u t e n 
lassen, es e rgaben sich d a f ü r keine wei t e ren A n h a l t s p u n k t e . 

Grab 1 
D i e F u n d e lagen in der H ü g e l s c h ü t t u n g , es w i r d sich d a h e r u m eine N a c h b e s t a t t u n g h a n d e l n . 
I m A b s t a n d v o n 30 cm l agen z w e i A r m r i n g e , sie d ü r f t e n sich noch in situ bef inden . D i e O r i e n 
t i e rung der B e s t a t t u n g w ä r e demnach e t w a v o n S S O nach N N W a n z u n e h m e n . 

F u n d e ( Inv . N r . V 72,83) : 

1. S t a r k k o r r o d i e r t e r of f ene r B r o n z e a r m r i n g , Q u e r s c h n i t t ova l , E n d e n ü b e r e i n a n d e r g r e i f e n d , 
D m . 6,2 c m ; Abb. 69, 1. 

2. Wie N r . 1, D m . 5,6 c m ; Abb. 69, 2. 

Grab 2 

Dieses G r a b (Abb . 35. 40) lag im N o r d e n un te r einer K o n z e n t r a t i o n v o n Ste inen . V o m Skele t t , 
das eine Länge v o n e t w a 1,6 m ha t t e , w a r e n n u r noch d ü r f t i g e S p u r e n v o r h a n d e n . Es w a r 
O S O ( K o p f ) — W N W or ien t i e r t . I m Bereich des Skele t t s u n d u n t e r diesem w a r e n H o l z s p u r e n 
einer G r a b k a m m e r oder eines H o l z s a r g e s e rha l t en . 

F u n d e ( Inv . N r . V 72,84) : 

1. Verdrück te r , geschlossener, r u n d s t a b i g e r B r o n z e h a l s r i n g ; Abb. 68, 10. 

2. Sp i t zpauken f ibe l aus Bronze , N a d e l , N a d e l h a l t e r u n d H ä l f t e der Spi ra le f e h l e n ; Abb. 68, 1. 
A n der rechten Schulter . 

3. Sp i t zpauken f ibe l aus Bronze , e r h a l t e n S p i t z p a u k e u n d Spi ra l e ; Abb. 68, 2. A n der l i nken 
Schulter . 

4. S p i t z p a u k e u n d Spi ra l res t einer Bronze f ibe l ; Abb. 68, 3. A n der rechten Seite des Schädels. 

5. Sp i t zpauken f ibe l aus Bronze , K n o p f an der P a u k e n s p i t z e abgebrochen ; Abb. 68, 4. A m H a l s 
zwischen den beiden Schul terf ibeln. 

6. Sta rk k o r r o d i e r t e r of fener B r o n z e a r m r e i f , D m . 6,3 c m ; Abb. 68, 12. A m rechten U n t e r a r m . 

7. Zwei geschlossene Bronzer ingehen , D m . 1,7 c m ; Abb. 68, 5. 6. A m rechten H a n d g e l e n k . 

8. D r e i geschlossene Bronzer ingehen , D m . 1,9 c m  2 , 0 c m ; Abb. 68, 7—9. A m l i nken H a n d g e l e n k . 

9. Geschlossener B r o n z e f u ß r i n g mit ger ingen A b n u t z u n g s s p u r e n , D m . 11,3 c m ; Abb. 68, 11. 

10. Wie N r . 9; Abb. 68, 13. D e r Lage nach mögl icherweise beide Ringe am rechten U n t e r 
schenkel? 

Grab 3 

1,1 m westlich von G r a b 1 f a n d sich ein e inze lner R i n g ohne wei te re Anzeichen f ü r eine Besta t 
tung , die völ l ig v e r g a n g e n sein k ö n n t e . 
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Fund (Inv. N r . V 72,85): 

Stark kor rod ie r t e r Bronzer ing, r i l lenverzier t , mit Abschleifspuren, D m . 6,7 cm; Abb. 69, 3. Es 
hande l t sich um einen Armr ing . Die Abnutzungsspuren sprechen aber da fü r , d a ß er als Fußr ing 
getragen wurde , bei dem geringen Durchmesser wohl von einem Kind . 

Hügel 16 

D e r H ü g e l w a r unregelmäßig verschleift bei einem Durchmesser von etwa 10 m und einer H ö h e 
von 0,5 m. Dicht unter der Oberfläche zeigte sich in der südlichen Flä.lfte des Hügels ein aus 
größeren Brocken bestehender Steinsatz (Abb. 37. 38). Dieser weist im Westen und Osten je 
eine Konzen t r i e rung der Steine auf , im Süden und N o r d e n lagen auch noch lose Brocken. Am 
S O  R a n d der östlichen Ste inanhäu fung zeigte sich eine 1,5 m lange, 0,7 m bis 0,8 m breite und 
3 cm dicke H o l z k o h l e n p l a t t e auf der alten Oberfläche. Leichenbrand w a r auf dieser nicht zu 
sehen. A m N W  R a n d der Pla t t e f a n d e n sich zwei Tonscherben, in der im N o r d e n angrenzenden 
Ste inanhäu fung lag ein Tonr ing . Auch unter der Ste inanhäufung im Westen f anden sich keiner
lei Anzeichen f ü r eine Besta t tung (Skelett völlig vergangen, ohne Beigaben?). 

Funde (Inv. N r . V 7 2 , 8 6  8 8 ) : 

1. Schwarze Wandscherbe mit Bodenansa tz und kleine Wandscherbe vom selben Gefäß . Am 
N W  R a n d der Holzkoh lenp la t t e . 

2. Leicht beschädigter massiver Tonr ing , D m . 8,5 cm, D . 2,5 cm; Abb. 69, 9. In der östlichen 
Ste inanhäufung . 

3. Einige vorgeschichtliche Streuscherben in der Hügelschüt tung, darun te r die Scherbe eines Ge
fäßes mit leicht ausbiegendem R a n d . — Größeres Bruchstück eines Mahlsteins aus Stubensand
stein. U n t e r den Steinen des Hügels . 

Hügel 23 
Der H ü g e l lag nordöstl ich und etwas abgesetzt vom übrigen Grabhüge l fe ld . Er war ziemlich 
verschleift bei einem Durchmesser von 24 m, einer H ö h e von rund 0,5 m und ha t t e eine flache 
Mulde in der Mitte . 

Im S W  Q u a d r a n t e n und noch in den N W  Q u a d r a n t e n hineinreichend ergab sich der Rest eines 
Steinringes um den H ü g e l f u ß , bestehend aus mächtigen Pla t ten (Abb. 39. 42). In situ standen 
in diesem Abschnit t noch sechs Stück, zwei weitere im S O  Q u a d r a n t e n . Sie sind 1,0 m bis 1,2 m 
lang. Das längste Stück f a n d sich im Süden des S W  Q u a d r a n t e n mit 1,5 m Länge. Die H ö h e 
der Pla t t en bet räg t bis zu 0,7 m bei einer Dicke von 0,2 m bis 0,35 m. Sie saßen mindestens 
0,3 m im gewachsenen Boden. Offensichtlich waren sie in einen ausgehobenen Kreisgraben ein
gesetzt und w u r d e n auf beiden Seiten durch kleinere Steinbrocken verkei l t (Abb. 45). Die Ober 
kan te eines Teils der Pla t ten schaute noch über die heutige Hügeloberf läche; die Steine waren 
also sichtbar, und dieses scheint der G r u n d zu sein, w a r u m die Mehrzah l der Pla t ten fehlte, 
sie sind in jüngerer Zeit herausgerissen worden . Lediglich die Verkeilsteine blieben sitzen und 
markie r ten noch deutlich den Steinring, der einen Durchmesser von 13 m hat te . Meist waren 
die Verkeilsteine auch schon verzogen als Folge des Ausgrabens der großen Pla t ten , im N W 
Q u a d r a n t e n lagen sie aber auf einige Meter noch in situ (Abb. 43). 

H i n t e r dem in tak ten Teil des Steinkranzes im Westen fanden sich einige weitere größere Blöcke; 
man ha t den Eindruck, d a ß es sich hierbei um einen Randbe l ag des Hüge l fußes handel t . Inner
halb des Steinkranzes zeigten sich an verschiedenen Stellen auf der alten Oberfläche liegend 
kleine Brandflecke von 0,1 m bis 0,2 m Durchmesser mit H o l z k o h l e und hel lgrauer Asche. 
Von Westen her f ü h r t e ein Zugang an den Ste inkranz heran (Abb. 44), bestehend aus drei 
1,1 m bis 1,2 m langen, 0,45 m bis 0,55 m brei ten und 0,2 m bis 0,3 m dicken Steinplat ten. Sie 
lagen auf einer geringfügigen, etwa 10 cm dicken Aufschüt tung. 

G r a b 1 

Im Z e n t r u m des Steinkranzes zeichneten sich vier große Pfos tengruben ab von 0,5 m bis 0,55 m 
Durchmesser (Abb. 41), innerhalb derer sich die Pfostenlöcher durch hellere Verfü l lung abhoben. 
Die Pfos ten hat ten einen Durchmesser von rund 0,3 m und reichten etwa 0,5 m unter die alte 
Oberfläche. Der N W  P f o s t e n w a r durch zwei Steine verkeil t . Die Pfos ten bilden ein W S W — O N O 
orientiertes Rechteck von 2,2 m Länge und 1,4 m Breite von Pfostenlochmit te zu Pfostenloch
mit te . O f f e n b a r hande l t es sich um die Eckpfosten eines Totenhauses. Der Ste inpla t tenzugang 



Grabhüge l bei Böblingen 67 

bis an den R a n d des Steinkranzes lag genau in der Richtung des Totenhauses . D a s Steinpflaster 
zwischen den zwei Eckpfosten an der westlichen Schmalseite des Totenhauses l äß t sich als 
Schwelle am Eingang deuten. Von einem Skelett war nichts erhal ten. Im Bereich der nord 
östlichen Pfos tengrube f a n d sich ein Bronzedolch, er ist wohl verschleift. Zwischen den beiden 
nördlichen Pfos tengruben lag ein G e f ä ß wohl noch in situ. Die Funde sind hügelgräberbronze
zeitlich. 

Funde (Inv. N r . V 72,89): 

1. Bronzedolch mit zwei Pflocknieten, Schneiden s tark korrodie r t , L. 9,5 cm; Abb. 69, 4. 

2. Rotb raune r H e n k e l k r u g mit Schulterkante, auf dem Bauch acht aufgesetzte Tonleisten, 
H . 15,5 cm; Abb. 69, 5. 

G r a b 2 

Im Süden des S W  Q u a d r a n t e n f a n d sich über flach l iegenden Steinen auf größerer Fläche Lei
chenbrand einer Nachbes ta t tung . Für diese hat te man Steine des Steinkranzes flachgelegt und 
den Leichenbrand darüber ausgebreitet . D a keine Beigaben v o r h a n d e n sind, ist die Dat i e rung 
nicht gegeben. 

G r a b 3 

Im N W  Q u a d r a n t e n f and sich nahe des Steinkranzes und noch in der Hügelschüt tung ein 
SW—NO orient ier ter loser Steinsatz, e twa 0,2 m unter der Hügeloberf läche. In dessen Bereich 
lagen noch in situ zwei späthallstat tzei t l iche Armringsä tze . Vom Skelett war nichts mehr 
erhal ten. 

Funde (Inv. N r . V 72,90): 

I . Dre i offene Bronzearmr inge mit rundem bis kant igem Querschni t t , D m . 6,2 cm und 6,5 cm, 
darun te r ein Ring verbogen, einer mit Resten von K e r b g r u p p e n ; Abb. 69, 6. 
2. Vier offene Bronzearmringe , wie N r . 1, darun te r einer mit Resten von K e r b g r u p p e n ; Abb. 
69, 7. 

3. Kleines Bruchstück eines Bronzehohlr ings mit R i p p e n ; Abb. 69, 8. 

G r a b 4 
Im S O  Q u a d r a n t e n lag innerhalb des Steinkranzes, 0,2 m unter der Hügeloberf läche, ein spät
hallstattzeit l icher Bronzehalsr ing ohne weitere Reste einer Bestat tung. 
Fund (Inv. N r . V 72,91): 

Leicht ovaler , geschlossener Bronzehalsr ing, D m . 18,5 cm auf 20,5 cm; Abb. 60, 7. 

Am Südrand des Steinkranzes lagen einige Scherben von bronzezeit l ichen G e f ä ß e n . Ihre Lage 
außerha lb des Kranzes läß t vermuten , d a ß es sich hier nicht um eine Besta t tung hande l t . 

Funde (Inv. N r . V 72,92): 

1. Bruchstück einer dunkelgrauen Henkel tasse ; Abb. 60, 6. 

2. Wandscherbe mit Bodenansa tz eines grauschwarzen Gefäßes . 

Hügel 24 

Der Hüge l war völlig verflacht, etwa noch 0,3 m hoch und 11,5 m im Durchmesser (Abb. 46). 

G r a b 1 
In der südlichen H ä l f t e des Hügels kam nur wenig unter der Hügeloberf läche ein loser Stein
satz zum Vorschein in W—ORichtung. Inne rha lb des Steinsatzes lagen hügelgräberbronzezei t 
liche Funde (Abb. 47). Ihrer Vertei lung nach m u ß das Skelett , das völlig vergangen war , mit 
dem Schädel im W gelegen haben. 
Funde (Inv. N r . V 72,93): 

1 Offener rundstabiger Bronzering, ein Ende aufgebogen und in eine Spirale aus laufend , D m . 
7 cm; Abb. 70, 3. Das andere Spiralende fehlt . 

2. Rundstabiger offener Bronzering, die Spira lcnden fehlen; Abb. 70, 4. Nach Lage m u ß es sich 
bei N r . 1 und 2 um Ohrgehänge handeln . 

3. Durchbohr te Bernsteinperle; Abb. 70, 9. In der Halsgegend. 
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4. Bruchstück einer Bronze radnade l ; Abb. 70, 6. Auf der l inken Brustseite. 
5. Teil eines Bronze radnade lkop fe s ; Abb. 70, 5. Auf der rechten Brustseite. 
6. Offener Bronzea rmr ing mit leicht verdickten Enden und ovalem Querschnit t , D m . 6,4 cm; 
Abb. 70, 7. A m l inken U n t e r a r m . 
7. Offene r krä f t i ge r Bronzea rmr ing mit verbre i te r ten Enden und Spuren von Ornament ie rung , 
D m . 6,8 cm; Abb. 70, 8. A m rechten U n t e r a r m . 
8. Bruchstück eines verbogenen Bronzedrah t re i f s ; Abb. 70, 10. Wohl verschleift. 
9. Teil eines runds tab igen Bronzerings, s tark kor rod ie r t , of fenbar ursprünglich mit Spira lenden; 
Abb. 70, 13. A m rechten Fußgelenk. 
10. Bruchstück eines runds tab igen Bronzerings, wie N r . 9; Abb. 70, 11. A m l inken Fußgelenk. 
11. Scherben eines Henke lge fäßes mit leicht eingewölbtem Boden, am Bauchumbruch noch Ein
stiche; Abb. 70, 14. E t w a an der l inken Beckenseite. 
12. Eine weitere kleine Scherbe f a n d sich verschleift am K o p f e n d e des Grabes. 
13. Bruchstück eines Bronzedrah t r ings ; Abb. 70, 12. Lage nicht mehr gesichert. 

G r a b 2 

Nördl ich von G r a b 1 f a n d sich ebenfal ls ein W—O orient ier ter loser Steinsatz. In dessen Ost
teil lagen zweimal je drei späthalls tat tzei t l iche Bronzearmringe . Vom Skelett waren keine Spu
ren mehr vorhanden . Nachdem das bronzezeit l iche G r a b außerha lb der heutigen Hügelmi t te 
lag, scheint sich die hallstat tzeit l iche Bestat tung, etwa im heutigen Hüge lzen t rum, an den 
Bronzezei thügel angelehnt zu haben, und es erfolgte dann eine Anschüttung, die das Hal l s t a t t 
grab zum Mit t e lpunk t hat te . 

Funde ( Inv. N r . V 72,94): 

1. Dre i offene Bronzearmr inge mit Spuren von Ril lung an den Enden, D m . 6,4 cm bis 6,6 cm; 
Abb. 70, 1. 

2. Dre i offene Bronzearmr inge , D m . 6,5 cm bis 6,7 cm; Abb. 70, 2. 

Hügel 27 
Der H ü g e l ha t t e einen Durchmesser von 16 m bei einer H ö h e von e twa 0,5 m. Über die Hüge l 
mit te f ü h r t e in westöstlicher Richtung ein Waldweg , der im Hüge l eine rund 20 cm t iefe und 
2,5 m breite Rinne verursacht hat . Nach A b h u b der Hügele rde zeigte sich auf der alten Ober
fläche ein umfangre icher lückenhafter Steinsatz (Abb. 48. 50), lediglich in der Südhälf te des H ü 
gels ergab sich eine größere Konzen t r a t i on der Steine. 

G r a b 1 

E t w a in Hüge lmi t t e zeichnete sich ein Schachtgrab ab. Der Schacht w a r 60 cm unter die alte 
Oberfläche in violet ten zähen Keuper le t ten eingetieft und die Aushuberde um den Schacht in 
einer rund 2 m brei ten Zone aufgeschüttet . Der Schacht w a r 2,75 m lang, 1,4 m breit und bis 
in den H o r i z o n t der alten Oberfläche mit k o p f g r o ß e n und noch größeren Steinen ausgefüll t 
(Abb. 49. 51), die nahezu fugenlos aufe inander gepackt und ine inander verkei l t waren . In der 
Mit te w a r die Ste infü l lung etwas eingesunken als Folge des Zusammenbrechens einer H olzg r ab 
kammer . Die Orien t i e rung des Grabes war nahezu S—N mit geringer Abweichung nach W. Von 
einer H o l z k a m m e r zeigten sich noch Spuren, deutlich zu sehen w a r noch ein Unte rzug im N o r 
den des Grabes. Das Skelett auf der Grabsohle mit Kopf im Süden w a r völlig vergangen. 
Ein Leichenschatten vom Schädel, vom rechten und l inken Oberschenkel und vom rechten Unter 
schenkel w a r noch zu sehen. Das Skelett d ü r f t e eine Länge von etwa 1,6 m gehabt haben. 

Funde ( Inv. N r . V 72,96): 
1. Dünne r rundstabiger geschlossener Bronzehalsreif , Dm. 28,0 cm; Abb. 71, 7. 

2. Dicker Fußknopf und Teil des Drahtbüge l s einer Bronzefibel mit Fußzie r ; Abb. 71, 3. Lag 
am Hals re i f . Der Fußknopf ist hohl und besitzt einen Kern , vermutlich aus H a r z , er dür f t e 
eine Einlage aus Koral le besessen haben (nach f r eund l . Best immung durch Restaura tor B. URBON, 
W ü r t t . Landesmuseum Stut tgar t ) . 
3. Geschlossener Bronzer ing mit Abnutzungsspuren , D m . 12,0 cm; Abb. 71, 6. Fußring, lag aber 
unte rha lb des Halsr ings, e twa auf dem Bauch. 
4. Bruchstück eines Bronzearmrings mit Kerben ; Abb. 71, 4. E t w a am l inken Unte ra rm. 
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5. Rest eines Bronzehohlr ings mit H o l z k e r n . Die Enden stoßen ane inander und sind auf dem 
Kern vern ie te t ; Abb. 71, 5. Am Fußende . 

G r a b 2 

Dicht westlich von G r a b 1 und nahezu paral le l zu diesem lag G r a b 2. Es w a r in den be
stehenden Hüge l bis an die Obergrenze des gewachsenen violet ten Keuper le t ten eingeschachtet 
und durchschneidet den Aushub um den Schacht von G r a b 1. Das G r a b besaß noch Reste einer 
Ste inumrandung, unter den westlichen Rands te inen b e f a n d sich auch ein Mahls te in . Vom Skelett 
war nichts mehr vorhanden . 
Funde (Inv. N r . V 72,95): 
1. Fußknopf einer Bronzefibel mit Fußz ie r ; Abb. 71, 1. Lag im südlichen Teil des Grabes . Kern 
des Fußknopfes wie G r a b 1 N r . 2. 
2. Massiver offener Bronzearmrei f mit N a p f e n d e n , D m . 6,9 cm; Abb. 71, 2. Lag zwischen den 
Steinen des westlichen Grabrandes . 

D i e H ü g e l i m W a l d „ B r a n d " h a b e n v e r s c h i e d e n e i n t e r e s s a n t e A s p e k t e g e l i e f e r t . Z u n ä c h s t 

h a b e n sie w i e d e r u m geze ig t , d a ß es sich d u r c h a u s l o h n t , a n g e t r i c h t e r t e u n d d u r c h g r a b e n e 

H ü g e l n o c h e i n m a l z u u n t e r s u c h e n . N a c h b e s t a t t u n g e n b l i e b e n m e i s t v o n d e n a l t e n G r a 

b u n g e n u n b e r ü h r t , S t e i n k r e i s e u n d K r e i s g r ä b e n s i n d d u r c h diese n ich t e r f a ß t w o r d e n . 

U n d se lbs t das Z e n t r a l g r a b , a u f d a s es f r ü h e r e A u s g r ä b e r a b g e s e h e n h a t t e n , ist of t 

nich t so g e s t ö r t , als d a ß sich n ich t n o c h i r g e n d w e l c h e R e s t e e r h a l t e n h ä t t e n . Z e n t r a l e 

S c h a c h t g r ä b e r w u r d e n n i e g e f u n d e n . 

D i e H ü g e l g r ä b e r i m W a l d „ B r a n d " s ind in e i n e m G e l ä n d e a n g e l e g t w o r d e n , d a s im 

N e o l i t h i k u m schon b e s i e d e l t w a r . S i e d l u n g s s p u r e n s i n d in d e n H ü g e l n 2, 3 u n d 11 

a n g e t r o f f e n w o r d e n , in H ü g e l 3 f a n d sich s o g a r e ine G r u b e m i t H ü t t e n l e h m b r o c k e n . 

U n t e r d e m S t e i n m a t e r i a l des H ü g e l s 16 w a r e in M a h l s t e i n , e in so lcher w a r a u c h in d e r 

S t e i n p a c k u n g v o n G r a b 2 in H ü g e l 2 7 e i n g e b a u t . D i e F u n d e l egen n a h e , d a ß es sich 

u m ein S p ä t n e o l i t h i k u m h a n d e l t (s iehe o b e n u n t e r H ü g e l 2). B i s h e r s i n d n u r g e r i n g e 

neo l i t h i s che S p u r e n i m S c h ö n b u c h b e k a n n t . D e r B e f u n d ist ein H i n w e i s , d a ß a u c h h i e r , 

m i n d e s t e n s au f d e n R a n d h ö h e n , m i t s p ä t n e o l i t h i s c h e n S i e d l u n g e n g e r e c h n e t w e r d e n 

m u ß , d ie w e g e n d e r B e w a l d u n g b i s h e r n o c h n ich t g r e i f b a r w a r e n . 

D a s G r a b h ü g e l f e l d z u h o r i z o n t a l s t r a t i g r a p h i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n h e r a n z u z i e h e n , ist 

n a h e l i e g e n d , d ie b i s h e r u n t e r s u c h t e n z w ö l f H ü g e l l a s sen a b e r z u n ä c h s t n u r V e r m u t u n g e n 

zu . N a c h d e m n e u n H ü g e l n ich t a u s g e g r a b e n , s o n d e r n e r h a l t e n w e r d e n so l l en , w i r d es 

auch n a c h G r a b u n g d e r res t l i chen z u r U n t e r s u c h u n g v o r g e s e h e n e n H ü g e l n u r bei V e r 
m u t u n g e n b l e i b e n . 

D i e H ü g e l l i egen u n r e g e l m ä ß i g z u s a m m e n , z u m T e i l m i t g r ö ß e r e n A b s t ä n d e n v o n e i n 

a n d e r . G a n z abse i t s l iegt d e r H ü g e l 23 . V i e r d e r H ü g e l (1, 6, 23 , 24) s i n d b e r e i t s in d e r 
B r o n z e z e i t a n g e l e g t , in d e r s p ä t e n H a l l s t a t t z e i t w u r d e n sie m i t N a c h b e s t a t t u n g e n 

be leg t , u n d re in h a l l s t ä t t i s c h e H ü g e l h ä n g t e n sich a n . N a c h d e n b i s h e r i g e n B e f u n d e n 

l i egen d i e B r o n z e z e i t h ü g e l n u r i m N o r d e n des H ü g e l f e l d e s in e ine r R e i h e , u n d es w ä r e 

d e n k b a r , d a ß sie l ä n g s eines a l t e n W e g e s l a g e n , d e r an d e r S c h ö n b u c h k a n t e e n t l a n g 
f ü h r t e . 

H ü g e l 6 u n d H ü g e l 2 3 s i n d f ü r d e n B e s t a t t u n g s b r a u c h in d e r B r o n z e z e i t v o n b e s o n d e 
r e m I n t e r e s s e , d a es d a f ü r n u r se l t en g u t e B e o b a c h t u n g e n g i b t . D e r H ü g e l 6, in d e r 

s p ä t e n H a l l s t a t t z e i t w i e d e r b e l e g t , b i r g t ein b r o n z e z e i t l i c h e s G r a b i m Z e n t r u m , d a s t r o t z 

e ine r a l t e n G r a b u n g n o c h e inen a u s r e i c h e n d e n B e f u n d e r g e b e n h a t . B e m e r k e n s w e r t s ind 
v ie r P f o s t e n , d ie m a n w o h l z u e i n e m T o t e n h a u s r e k o n s t r u i e r e n m u ß . D i e T o t e w a r 

of fens ich t l i ch z u n ä c h s t in e i n e m T o t e n h a u s a u f g e b a h r t w o r d e n , ehe sie m i t d e m H a u s 

v e r b r a n n t w u r d e . D i e g e s a m t e B r a n d p l a t t e w u r d e z u m A b s c h l u ß m i t e i n e m S t e i n s a t z 
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überdeckt. Für die Bestattungsfeierlichkeiten ist offenbar zunächst ein Raum durch einen 
Kreisgraben abgegrenzt worden, durch den im Norden ein Zugang in das Innere führ te . 
Im Zuge der Aufschüttung des Hügels, also in einem späteren Stadium, könnte der 
Steinkranz zur Begrenzung des Hügelfußes erstellt worden sein. Mit Sicherheit läßt 
sich dies allerdings nicht sagen, es könnte auch ein hallstättisches Alter fü r den Stein
kranz erwogen werden. In diesem Falle hät ten die Halls ta t t leute ihre Gräber im 
Bronzezeithügel noch mit einem Steinkranz um den Hüge l fuß versehen. Das Alter des 
Steinkranzes ließe sich bestimmen, wenn eindeutig wäre, ob die beiden Hallstat tr inge, 
in einer Lücke des Steinkranzes gefunden, ein Grab mit vergangenem Skelett repräsen
tieren oder ob diese hierher verschleift sind. Im ersteren Falle ist es wenig wahrschein
lich, daß die Halls ta t t leute selbst den von ihnen gebauten Steinkranz an einer Stelle fü r 
ein Grab wieder ausgebrochen hätten, der Kranz wäre dann wohl bronzezeitlich und 
ein Gegenstück zu dem in Hügel 6. 

Noch in anderer Beziehung ist der Hügel 6 bemerkenswert. Vier späthallstattzeitliche 
Nachbestat tungen liegen in der Hügelschüttung im Kreis um ein zentrales Grab, das 
rund tausend Jahre älter ist, zu dem also keinerlei familien oder sippenbedingte Be
ziehungen bestehen. Den Hallstat t leuten muß aber doch bewußt gewesen sein, daß es 
sich bei dem Erdhügel um einen Grabhügel handelt , in dessen Mitte eine Bestattung 
liegt. Es gilt deshalb im Einzelfall zu überdenken, ob man auch bei einem hallstatt
zeitlichen Zentra lgrab mit Nachbestattungen, selbst wenn letztere bewußt auf das 
Zentra lgrab ausgerichtet und bezogen sind, unbedingt auf verwandtschaftliche Beziehun
gen zwischen allen diesen Gräbern schließen kann. 

Der Hügel 23, ebenfalls bronzezeitlich, besitzt wie der Hügel 6 ein Totenhaus, diesmal 
ein etwas größeres. Der Tote (mit Dolch) ist nicht verbrannt worden, sondern wurde 
samt dem Totenhaus mit einem Erdhügel überdeckt, dessen Fuß durch einen Steinkranz 
markier t war. In diesem Fall scheint der Kranz aber schon zu den Bestattungsfeierlich
keiten, also vor Aufschüttung des Hügels, erstellt worden zu sein, er t r i t t an die Stelle 
des Kreisgrabens in Hügel 6. Dieses wird nahegelegt, weil ein gepflasterter Zugang von 
Westen her an den Steinkranz heranführ t , in dessen Verlängerung genau das Totenhaus 
nahezu W—O orientiert liegt. Auch in Hügel 6 ist der Zugang zu dem Bestattungsraum 
im Norden des Kreisgrabens auf die Schmalseite des Totenhauses zu orientiert, das 
diesmal etwa N—S ausgerichtet ist. Beachtenswert sind in Hügel 23 innerhalb des Be
stattungsraumes eine Anzahl von Holzkohleflecken, die Reste kleiner Feuer, die hier 
offenbar während der Bestattungsfeierlichkeiten abgebrannt worden sind. 

Auch erst in der Halls ta t tzei t aufgeschüttete Hügel bergen außer der zentralen Bestat
tung meist noch Nachbestattungen. Auffäl l ig ist die Anordnung der Nachbestattungen 
in den Hügeln 6 und 13, sie sind im Kreis um den Hügelmit te lpunkt mit einem zentra
len Grab angeordnet. Der Hügel 6 mit einer bronzezeitlichen Zentralbestat tung ist 
oben schon behandelt worden. In Hügel 13 ist der Ring der Nachbestattungen nach 
Norden verlagert . Man gewinnt den Eindruck, als ob sich die Hügelmit te bei der Auf
schüttung nach Norden verschoben habe und sich die Gräber dann nach der Mitte des 
aufgeschütteten Hügels orientiert hätten. Auf der Ostseite des Hügels deutet sich mit 
drei Gräbern noch ein weiterer Ring, ein Außenring, an. Im Westen überlagert Grab 2 
die beiden Gräber 3 und 4. Drei der Gräber überschneiden den Kreisgraben. Dieser 
war offensichtlich nur im Rahmen der Bestattungsfeierlichkeiten für die Zentralbestat
tung in Funktion, d. h. er schirmte den Raum für diese Feierlichkeiten nach außen hin 
ab, er wurde später bei Aufschüttung des Hügels zugedeckt. 
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Vielfach waren in den Gräbern noch mehr oder weniger deutliche Holzspuren erhalten, 
die auf ein Holzgehäuse fü r den Toten schließen lassen. Dieses scheint in der Mehrheit 
eine Kammer aus Bohlen gewesen zu sein, die zwei Querhölzern aufsaß. Eine Aus
nahme bilden die Gräber 3, 4, 5 und 8 in Hügel 13. Hier wurde eine deutliche Ein
muldung des Holzbodens beobachtet, auch Reste des Deckels waren vorhanden, und 
Querhölzer fehlten. In einem solchen Falle muß man wohl auf einen Baumsarg 
schließen. 
Während die zentralen Bestattungen normalerweise auf der alten Oberfläche nieder
gelegt sind, bestehen in den Hügeln 11, 13 und 27 Grabschächte, die in den gewachsenen 
Boden eingetieft sind. Die Aushuberde ist rings um das Grab als Wall aufgeschüttet. 
Diese drei Hügel liegen am Südrand des Gräberfeldes, und nachdem sich die Schacht
gräber bisher als späte Erscheinungen erwiesen haben4 , scheint sich in dem Hügelfe ld eine 
Horizontals t ra t igraphie abzuzeichnen, eine Belegung, die von Norden nach Süden 
erfolgte. Doch wird auf die Verhältnisse in Hügel 13 noch näher einzugehen sein. 

Chronologisch durchläuft das Gräberfeld die gesamte Späthalls tat tzei t (abgesehen von 
den bronzezeitlichen Bestattungen) und beginnt mit einem besonders schönen und 
instruktiven Grab der Frühphase ( D l ) in Hügel 5 am N o r d r a n d des Hügelfeldes. 
Datier t ist es durch charakteristische D l  F u n d e : Tonnena rmband und Bandohrr inge. 
Den Fundbestand der Frühphase der späten Halls ta t tze i t studiert man am besten am 
Magdalenenbergle5 . Dor t kehren alle jene Typen wieder, die f rüher schon als „Leit
fossil" für diesen Zeitabschnitt herausgestellt worden waren : Schlangenfibeln, Bogen
fibeln, Tonnenarmbänder , Bandohrringe, Dolche mit drahtumwickelter Scheide6. Ergänzt 
werden kann jetzt dieser Bestand durch Hohlhalsr inge mit Steckverschluß, beide Enden 
mit reicherer Gravur , wie ein solcher aus Hügel 5 vorliegt. Vertreten sind sie im 
Magdalenenbergle in den Gräbern 42, 86 und 1267. Ein weiteres Belegstück mit auf
geschobenem olivgelbem Glasring stammt aus einem Grabhügel auf dem Degenfeld8 , 
dort mit einem Sondertyp einer f rühen Fibel zusammen gefunden, deren Bügel in 
Schleifen gelegt ist (Abb. 2)H. Hohlhalsr inge der besprochenen Art können künf t ig wohl 
ebenfalls als „Leitfossil" der H a D l  P h a s e betrachtet werden. 
Was das Grab in Hügel 5 besonders wertvoll macht, ist die Menge verschiedenartiger 
Glasperlen, die zu langen Gehängen aufgereiht gewesen sein müssen, in Verbindung mit 
einem Knochenschieber. Ähnliches ist im Hohmichele gefunden worden, in und vor der 
Hauptgrabkamrner , ferner bei der Nebenbestat tung Grab 610. D a der Hohmichele 
ebenfalls in die Frühphase der späten Halls ta t tze i t datiert ist, wird man auch in den 
Kettengehängen aus unzähligen kleinen Glasperlen eine Leitform der Frühphase er
blicken dürfen. 
Solche Gehänge, aus anderem Material , in Verbindung mit Knochenschiebern sind auch 
anderwärts gefunden worden; wie die Glasperlengehänge sind sie ebenfalls f rüh datier t : 

4 H . ZüRN, Hal ls ta t t forschungen in N o r d w ü r t t e m b e r g . VeröfF. d. Staat l . Amtes f. D e n k m a l 
pflege Stu t tgar t A/16 (1970) 117. 

5 K. SPINDLER, Magdalenenberg I  I V (19711976) . 
r> H . ZüRN, Zur Chronologie der späten Hal l s t a t t ze i t . German ia 26, 1942, 116 ff. 
7 SPINDLER, M a g d a l e n e n b e r g 5 I I I T a f . 2 2 ; I V T a f . 4 u n d 7 9 . 
8 J . v. FöHR, Hügelgräber auf der Schwäbischen Alb (1892) 20.  E. HAEVERNICK, Hal l s t a t t 

Glasringe und H a g u e n a u e r Perlen. Trierer Zeitschr. 38, 1975, 64 N r . 15. 
9 Vgl. e twa auch F. A. SCHAEIFER, Les tertres funera i res prehis tor iques dans la Foret de 

H a g u e n a u I I (1930) 63 Abb. 57, hier ein solcher Hals r ing mit T o n n e n a r m b a n d . 
10 G. RIECK, Der Hohmichele, ein Fürs tengrabhügel der späten Hal l s t a t t ze i t bei der Heuneburg . 

Rom. Germ. Forsch. 25, 1962, 165 mit Taf . 1, 5 b; 11, 242. 
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2 

c 

3 

Abb. 2 Albs tad t Tai l f ingen ( f rüherer Ortstei l Truchtelfingen), Zollernalbkreis . Grabung FöHR 
1884. W ü r t t . Landesmuseum Inv . A 3318. Maßs tab 2:3. 

Magdalenenbergle Grab 91, hier sind es Bronzeperlen und Knochenschieber zusammen 
mit Schlangenfibeln11; im selben Hügel in Grab 97 ein Bernsteinperlengehänge mit 
Knochenschiebern, einer Schlangenfibel, Bandohrringen und Tonnenarmbändern 1 2 ; 
Dürrnberg bei Halle in Grab 67, ein Bernsteinperlengehänge mit Knochenschiebern, einer 
Schlangenfibel, Brillenfibeln und einer Zweiknopffibel1 3 ; Uffing, ein Bernsteinperlen
gehänge mit Knochenschieber und Tonnenarmbändern 1 4 . Wenn auch nicht häufig, schei
nen diese Gehänge doch typisch fü r die reiche DlFrauen t rach t zu sein. 
Ebenso könnte der mit Rippen und Buckeln verzierte Hohl r ing aus Hügel 5, ein aus 
dem R a h m e n des Üblichen fallendes Stück, u. U. eine reine D l  F o r m sein. 

Das Ende von H a D l ist gekommen, als oben genannte Leittypen verschwinden und 
neue Leitformen der jüngeren Späthallstat tphase auftauchen. Manche Formen laufen 
durch. Es macht sich aber auch noch eine andere Zäsur bemerkbar, die offensichtlich 
historischpolitisch bedingt ist. Sehr deutlich ist diese im Magdalenenbergle festzustellen, 
denn keine der 127 Nachbestattungen überschreitet die Schwelle zur Spätphase der 
späten Halls ta t tzei t . Auch der Hohmichele birgt nur Bestattungen der Frühzeit, und 

11 SPINDLER, Magdalenenberg 5 I V (1976) Taf . 11, 5. 7. 
12 SPINDLER, Magdalenenberg 5 I V (1976) Taf . 25 und 26. 
13 F. MOOSLEITNER/L. PAULI, Der D ü r r n b e r g bei Hal le in I I . Münchner Beitr. z. Vor u. Früh

gesch. 17, 1974 Taf . 130. — Auch in H a l l s t a t t selbst liegen in einigen Gräbern Bernstein
gehänge mit Schieber und z. T. H u n d e r t e von Glasperlen der Art aus Hüge l 5. Zum Teil 
mit Brillenfibeln zusammen gefunden , gehören sie nach KROMER in die „jüngere Stufe" , die 
etwa unserem D 1 entspricht. Vgl. K. KROMER, Das Gräbe r fe ld von Hal l s t a t t (1959) etwa 
G r a b 121 (Taf . 14); G r a b 136 (Taf . 19); G r a b 221 (Taf . 27); G r a b 310 (Taf. 52); G r a b 428 
(Taf . 70); G r a b 676 (Taf . 156). 

u J. NAUE, Die H ü g e l g r ä b e r zwischen A m m e r  u n d Staffelsee (1887) Taf. 34, 14. 
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die oberrheinischen goldführenden Gräber finden keine Fortsetzung. Merkwürdiger
weise ist diese Zäsur offenbar nur lokal und bei einigen herausragenden Gräbern zu 
beobachten, während die Friedhöfe der Durchschnittsbevölkerung die gesamte späte 
Halls ta t tzei t durchlaufen können, wie es etwa in Mühlacker1 5 der Fall ist. Hier scheinen 
sich gewisse Umschichtungen oder gar Ausschaltungen bisher führender Familien abzu
zeichnen. 

Die jüngere Phase der späten Halls ta t tze i t ist in unserem Hügelfe ld durch einige Gräber 
mit Paukenfibeln und Fibeln mit Fußzier vertreten. Dazu sind auch die Schachtgräber 
zu rechnen (siehe oben). Während der Schacht in Hügel 11 nicht näher zu datierende, 
der in Hügel 13 keine Beigaben enthielt, lag im Schacht von Hügel 27 neben einer Fibel 
mit Fußzier auch ein dünner Halsreif von der Größe eines Leibrings. Solche sind sehr 
späte Erscheinungen (Ha D3), sie treten in Mühlacker ebenfalls in Grabschächten auf 
(Hügel 10, Hügel I I ) 1 6 . 

Auch die Stangengliederkette mit Zwischenringchen, die f rüher schon als Lei t form für 
H a D3 benannt wurde, liegt in Grab 8 des Hügels 13 vor. Bereits „latenoid" ist die 
Eisenfibel in Hügel 13 Grab 12. Es fäl l t auf, daß in Grab 5 des Hügels 13 noch 
Schlangenfibeln liegen, obwohl das Zentralgrab, wenn auch beigabenlos, doch ein 
spätes Schachtgrab ist. Diese Fibeln wird man doch wohl als Nachzügler betrachten 
müssen. Insgesamt u m f a ß t das Hügelfeld, abgesehen von den bronzezeitlichen Bestat
tungen, die ganze Späthallstattzeit . 

Über die Chronologie der späten Halls ta t tzei t ist in den vergangenen Jahren von 
verschiedensten Seiten mit recht unterschiedlichen Meinungen diskutiert worden, die 
zusammengefaßt bei L. PAULI17 ZU lesen sind. Die Basis fü r eine Untergl iederung in 
eine f rühe (Dl ) , eine späte (D2) und eine späteste Phase (D3) hat sich seit dem ersten 
Chronologieversuch18 sehr verbreitert . Der Ubergang von D l zu D2 ist nicht nur durch 
Verschwinden und Neuauf t re ten von Schmuckformen u. a. charakterisiert, es zeichnet 
sich auch eine Umschichtung ab, die mindestens lokal spürbar ist; es wurde schon darauf 
hingewiesen. Der Übergang von D2 zu D3 ist fließend, er ist offenbar nicht mit histo
rischpolitischen Veränderungen verknüpft . Dagegen ist das Ende von D 3 markier t 
durch das Abbrechen der Fürstenhügel, der Fürstenburgen, der Gräberfelder und der 
Siedlungen. D a ß dieses Ende sehr wohl mit dem Ende von Latene A identisch sein 
kann, d. h. daß die späteste Späthal ls tat tphase (D3) bereits latenezeitlich ist, haben die 
eindrucksvollen und interessanten Untersuchungen von L. PAULI19 doch wohl bestätigt. 

Das Weiterleben spätesthallstättischer Kultur westlicher Prägung in die Latenezeit 
hinein wird auch durch einen anderen Befund indirekt wahrscheinlich gemacht. Die 
Verbreitung frühkeltischer Zierelemente des „frühen Stils"20, der Latene A charakte

15 Z ü R N , H a l l s t a t t f o r s c h u n g e n 4 7 3 f f . 
1 0 Z ü R N , H a l l s t a t t f o r s c h u n g e n 4 9 7 f f . 
17 L. PAULI, Untersuchungen zur S p ä t h a l l s t a t t k u l t u r in N o r d w ü r t t e m b e r g . H a m b u r g e r Beitr . z. 

Arch. 2/1 (1972) 66 ff. 
18 H . Z ü R N , G e r m a n i a 2 6 , 1 9 4 2 , 1 1 6 f f . ; e b d . 3 0 , 1 9 5 2 , 38 f f . 
19 PAULI, S p ä t h a l l s t a t t k u l t u r 1 7 . 
20 Vgl. F. SCHWAPPACH, Ostkelt isches u n d westkelt isches O r n a m e n t auf einem ä l t e r l a teneze i t 

lichen G ü r t e l h a k e n von Mühlacker , K r . Vaih ingen . F u n d b e r . aus B a d .  W ü r t t . 1, 1974, 337 ff. 
mit K a r t e n Abb. 28 bis 31. — Ders. , Frühkel t isches O r n a m e n t zwischen M a r n e , Rhein und 
Moldau . Bonner J a h r b . 173, 1973, 53 ff . mit V e r b r e i t u n g s k a r t e n Bild 4. — Vgl. auch 
W . DEHN, Zur Verb re i t ung und H e r k u n f t der la tenezei t l ichen Braubacher Schalen. Bonner 
J a h r b . 151, 1951, 83 ff. mit K a r t e T a f . 1. 
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risiert, schließt das Gebiet westlicher Späthal ls ta t tkul tur nahezu vollständig aus, eine 
sehr auffäl l ige Erscheinung. Sie ist nach unserer Meinung nicht anders zu deuten, als 
daß im südwestdeutschen Raum, in der Nordschweiz und in Ostfrankreich, eben im 
Späthal ls ta t t raum westlicher Prägung, die späte Hal ls ta t tku l tur in einer spätesten 
Ausprägung (D3) immer noch existierte, sich aber dem außerhalb dieses Kreises auf
gekommenen f rühen Latenestil verschloß. Eine so strikte Ablehnung des keltischen 
„frühen Stils" durch einheimische H a n d w e r k e r kann man sich eigentlich nur zentral 
gesteuert vorstellen. Dies kann lediglich durch die im Späthal ls ta t t raum bis in die La
tenezeit hinein bestehenden Fürstenhöfe geschehen sein, an denen Handwerksbetr iebe 
bestanden haben, wie die Heuneburg bewiesen hat. 

Männergräber in den untersuchten Hügeln unseres Gräberfeldes lassen sich mit Sicher
heit vier aussondern, davon sind drei durch Waffen bestimmt (Hügel 1 Grab 3 mit 
Dolch; Hügel 13 Grab 2 und Grab 10 mit je einer Pfeilspitze). Das vierte Grab (Hü
gel 6 Grab 5) barg neben zwei Paukenfibeln einen Ring am linken Oberarm, ebenfalls 
ein Männerat t r ibut 2 1 . Auch das Grab 6 in Hügel 6 mit einem Oberarmring (aufgrund 
der Größe) dür f te noch ein Männergrab sein. Inwieweit andere Gräber (etwa Grab 5 
in Hügel 13 mit zwei Fibeln und einem eisernen Gürtelblech; die Gräber 9, 12 und 13 
dieses Hügels mit je nur einer Fibel) ebenfalls noch Männergräber sind, läßt sich mit 
Sicherheit nicht sagen, da sich dies wegen Fehlens der Skelette anthropologisch nicht 
untermauern läßt . 

Außer der bronzezeitlichen Brandbestat tung im Zentra lgrab in Hügel 6 sind noch in 
zwei weiteren Hügeln verbrannte Knochen gefunden worden. In Hügel 23 Grab 2 
lagen solche auf flach gelegten Steinen des bronzezeitlichen Steinkranzes, aber ohne 
Beigaben; vermutlich handel t es sich um ein hallstattzeitlidb.es Brandgrab. In Hügel 
13 Grab 6 fanden sich an zwei Stellen verbrannte Knochen in einem gestörten Stein
satz mit Spuren einer Holzgrabkammer . D a der Steinsatz die Ausmaße fü r eine (ver
gangene?) Körperbesta t tung hat, möchte man in diesem Falle eher auf ein Brandopfer 
schließen. Der Befund war ohne Beigaben, doch liegt das Grab in einem Ring hall
stättischer Nachbestat tungen, so daß auch fü r dieses Grab späthallstättisches Alter ge
sichert sein dürf te . 

Bemerkenswert ist noch eine Steinsäule, im Trichter einer alten Grabung des Hügels 13 
gefunden. Sie dür f te als Menhir auf dem Hügel gestanden haben. Aus dem würt tem
bergischen Raum sind solche einfachen Grabsäulen kaum bekannt, sie sind wohl bei 
f rüheren Grabungen nicht beachtet worden. N u r von einem Hügel beim Kirschen
hard thof 2 2 wird von einem roh bearbeiteten Pfeiler von 1,3 m Länge berichtet, und 
bei Bebenhausen23 wurde ein zugeschlagener Stein von 75 cm Länge gefunden. Auch 
im Haup tg rab des Kleinaspergle24 f and sich eine Steinsäule von 1,8 m Länge, die bei 
einer mittelalterlichen Raubgrabung in das Hügelinnere gestürzt war. 

Anschrift des Verfassers: 
D r . H A R T W I G Z ü R N , L a n d e s d e n k m a l a m t B a d e n  W ü r t t e m b e r g 

Schillcrplatz 1 
7 0 0 0 S t u t t g a r t 1 

21 Zu Obera rmr ingen als Männer t rach t vgl. ZüRN, Hal ls ta t t forschungen 4 111. 
22 O. PARKT, Urgeschichte Würt tembergs (1921) 178. 
23 Fundber . aus Schwaben N . F. 7, 1932, 29. 
2 4 P A R E T , U r g e s c h i c h t e 2 2 1 7 9 . 
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Abb. 3 Böblingen. Hüge l 1, Grab . 2. Abb. 4 Böblingen. Hüge l 1, G r a b 3. 

r" «•yfff iai 
<u '• 

1 • 

' I •• m I 

or^ 
rsr 

Abb. 5 Böblingen. Hüge l 2 mit bogenförmigem Stc 
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Abb. 6 Böblingen. Hügel 2, Planum. 
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Abb. 7 Böblingen. Hüge l 3, Planum. 
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Abb. 8 Böblingen. Hügel 5. 
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Abb. 10 Böblingen. Hüge l 5 mit Steinsatz über dem Grab . 
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Abb. 15 Böblingen. Hügel 6, G r a b 3. 
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Abb. 17 Böblingen. G r a b aus Hüge l 11. 
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Abb. 19 Böblingen. Hügel 13 mit G r a b 1. 



84 H . Z ü r n 

N 

G<° 

A 

Grob 1111 \\ \ 

G<° 

h e - b 

G r a b 

e n z e 

5 ^ r ; 

Abb. 20 Böblingen. Hüge l 13, Übersichtsplan. 
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Abb. 21 Böblingen. Hüge l 13. 
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Abb. 22 Böblingen. Hüge l 13, Planum. 
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Abb. 23 Böblingen. Hüge l 13, G r a b 1. 
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Abb. 24 Böblingen. Hügel 13 mit Steinsatz in G r a b 1. 
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Abb. 26 Böblingen. Hügel 13, G r a b 2. 
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Abb. 27 Böblingen. Hüge l 13, G r a b 3. 

m 
r . 

P ̂e l̂ 

+ 
/ 3 

^ 2 / 3 

Q-

Holzspuren 
2m 

Abb. 28 Böblingen. Hüge l 13, G r a b 5. 
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Abb. 29 Böblingen. Hügel 13, G r a b 4. Abb. 30 Böblingen. Hüge l 13, Grab 6. 

(Die auf den Fotos z. T. erscheinenden Grabnumer ie rungen wurden während der Grabung ge
t roffen, jedoch f ü r die Publ ika t ion geändert . ) 
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Abb. 31 Böblingen. Hüge l 13, G r a b 7. 
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Abb. 34 Böblingen. Hüge l 13, G r a b 10. 
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Abb. 36 Böblingen. Hügel 15 mit Steinsetzungen. 
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Abb. 37 Böblingen. Hügel 16, Planum. 
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Abb. 38 Böblingen. Hügel 16 mit Steinsatz. 
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Abb. 40 Böblingen. Hüge l 15, G r a b 2. 
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Abb. 41 Böblingen. Hüge l 23, G r a b 1. 
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Abb. 43 Böblingen. Hüge l 23 mit Verkeilsteinen des Steinkranzes. 
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Abb. 44 Böblingen. Hüge l 23 mit Zugang zum Steinkreis. 
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Abb. 45 Böblingen. Hüge l 23 mit Ausschnitt vom Steinkranz. 
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Abb. 50 Böblingen. Hügel 27 mit Steinsatz. 
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Abb. 52 Böblingen. Hüge l 1; 1  3 Grab 1; 4 aus der Hügelschüt tung. 1  3 Maßs tab 1:2; 4 Maß

stab 1:3. 
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Abb. 53 Böblingen. Hügel 1; 1. 2 Grab 2; 3 G r a b 3. Maßs tab 1:2. 
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Abb. 54 Böblingen. 1. 2 Hügel 2; 3 - 5 Hügel 3. 1 Maßs tab 1:1; sonst Maßs tab 1:2. 
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Abb. 55 Böblingen. Hüge l 5. Maßs tab 1:2. 
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Abb. 56 Böblingen. Hüge l 5. Maßs tab etwa 1:1. 
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Abb. 57 Böblingen. Hüge l 5. Maßs tab e twa 1:1. 
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Abb. 58 Böblingen. Hüge l 5. 5. 6 Maßs tab 1:3; sonst Maßs tab 1:2. 
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graben. 1  6 Maßs tab 1:2; 7  9 Maßs tab 1:3. 
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Abb. 60 Böblingen. 1 - 3 Hüge l 6, G r a b 5; 4. 5 Hüge l 6, aus dem S W - Q u a d r a n t e n ; 6 Hüge l 23, 
vom S ü d r a n d des Steinkranzes; 7 Hüge l 23, G r a b 4. 1. 2 Maßs tab 1:1; sonst Maßs tab 1:2. 
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Abb. 62 Böblingen. Hüge l 13; 1. 2 G r a b 2; 3  5 G r a b 4; 6 aus der Hügelschüttung. 1  4 Maß
stab 2:3 ; 5. 6. Maßs tab 1:2. 
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Abb. 63 Böblingen. Hüge l 13; 1—11 G r a b 3; 12 G r a b 7. 1 - 1 1 Maßs tab 2:3; 12 Maßs tab etwa 
1:3. 
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Abb. 64 Böblingen. Hüge l 13, G r a b 3. Maßs tab 1:2. 
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Abb. 65 Böblingen. Hüge l 13, G r a b 7. Maßs tab 2 :3. 
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Abb. 66 Böblingen. Hüge l 13; 1 - 5 G r a b 8; 6 - 8 G r a b 5. Maßs tab 1:2. 
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Abb. 67 Böblingen. Hüge l 13; 1 G r a b 9; 2 - 4 G r a b 10; 5 G r a b 12; 6 G r a b 13; 7 - 1 0 G r a b 11. 
Maßstab 2:3. 
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Abb. 68 Böblingen. Hüge l 15, G r a b 2. 1 - 9 Maßs tab 2:3 ; 1 0 - 1 3 Maßs tab 1:3 
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Abb. 69 Böblingen. 1. 2 Hüge l 15, G r a b 1; 3 Hüge l 15, G r a b 3; 4. 5 Hüge l 23, G r a b 1; 6 - 8 
Hügel 23, G r a b 3; 9 Hüge l 16. Maßs tab 1:2. 
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Abb. 70 Böblingen. Hügel 24; 1. 2 Grab 2; 3-14 Grab 1. Maßstab 1:2. 
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Abb. 71 Böblingen. Hüge l 27; 1. 2 G r a b 2; 3 - 7 G r a b 1. 1 - 5 Maßs tab 2:3; 6. 7 M a ß s t a b 1:3. 


