
H A L L S T A T T Z E I T L I C H E G R A B H Ü G E L I N T Ü B I N G E N , 

F L U R „ G E I G E R L E " 

ERWIN KEEFER 

Mit 13 Abbi ldungen im Text und auf 1 Beilage 

Die Flur „Geigerle" liegt nordwestlich vom Stadtzent rum Tübingen auf der Ostseite des 
zum Ammerta l hin abfal lenden Hanges des Steinberges (Abb. 1). Das Gebiet des Grab
hügelfeldes setzt sich geologisch aus bunten Mergeln und aus von weiter oberhalb des 
Hanges eingelagerten oberflächenverwitterten Stubensandsteinen zusammen1 . 

Bei der Umlegung dieses Gebietes wurde in der späteren Halls ta t t s t raße 1926 und 1931 
das durch jahrhunderte langen Acker und Weinbau verschleifte und oberflächig nicht 
mehr auszumachende Grabhügelfeld zum ersten Mal angeschnitten (Abb. 2). Vom dama
ligen Urgeschichtlichen Forschungsinstitut Tübingen konnten sechs Hügel festgestellt 
und teilweise ausgegraben werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß während der jahre
langen Bautätigkeit eine Anzahl von Bestattungen übersehen und zerstört wurde. 1936 
kamen weitere Grabbeigaben zutage, über deren Bergung keine Notizen vorliegen. Nach 
der Inventarl iste2 dürfte es sich hierbei um einen geschlossenen Fund handeln. 1955 wur
den bei Ausschachtungsarbeiten fü r einen Neubau zwei weitere Gräber unbeobachtet zer
stört. Als im Jahre 1956 an der Straßenseite dieses Grundstücks eine Stützmauer errichtet 
wurde und Bronzeteile gefunden wurden, nahm das Amt fü r Bodendenkmalpflege Tübin
gen eine Untersuchung vor, die allerdings erfolglos blieb; ebenso ergebnislos verlief eine 
weitere Grabung auf diesem Grundstück im März 19753. 
Eine zu diesem Grabhügelfeld gehörende Siedlung ist nicht bekannt . 

Die erhaltenen Grabbeigaben der Hügel 1 bis 7 befinden sich in der vor und frühge
schichtlichen Sammlung des Instituts fü r Vor und Frühgeschichte, Tübingen, die Funde 
der Jahre 1955/56 in der Sammlung der Stadt Tübingen im TheodorHer ingHaus in 
der Neckarhalde. 

Im folgenden wird vor der Beschreibung der Funde jeweils ein Abriß der von den Aus
gräbern erwähnten Befunde und Funde gegeben. Trotz der größtenteils bereits veröffent
lichten Grabungsberichte erschien dies notwendig, weil die Befunde zeichnerisch und foto
grafisch nur unzureichend dokumentier t und die Funde nur zum geringen Teil erhalten 
sind. 

1 Siehe auch Geol. K a r t e von Bad . Wür t t . 7420 Tübingen, M. 1 : 25000, hrsg. v. Geol. Landesamt 
in Bad . Wür t t . 1966. 

2 Inventar l i s te der vor  und frühgeschichtlichen Sammlungen des Inst i tuts f ü r Vor und Früh
geschichte mit dem Vermerk „Tübingen Geigerle, H a u s Krauss 1936" sowie Beschriftung der 
einzelnen Funde . 

3 Hinwei s durch H . REIM, Landesdenkmalamt , Abt . Bodendenkmalpf lege , Außenstel le Tübingen. 
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Abb. 1 Tübingen und die Grabhügel der Umgebung (nach A. BECK, TübingenKilchberg5) . 
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Halls^ttstraße 
Q 

A b b . 2 Tüb ingen , Flur „Geiger le" , H a l l s t a t t s t r a ß e . Lage der Grabhüge l 1 
stelle 10 (südlich v o n H ü g e l 8 u n d 9). 

)is 9 u n d der F u n d 

K a t a l o g 
Hügel 1 

In der Zeit vom 7. bis 9. Juli 1936 wurde der bei Ausschachtungsarbeiten fü r das Haus 
Halls ta t t s t raße 7/9 zutage gekommene einstige Hügel unter Leitung von W. HüLLE aus
gegraben. 

Festgestellt wurde ein annähernd runder Steinkreis, Dm. 8,80—9,20 m, der in der berg
wär ts gelegenen Häl f t e noch gut erhalten war. Er bestand dort aus aufrecht stehenden 
Schilfsandsteinplatten, die auf der Außenseite glatt zugeschlagen und in den Zwickeln 
mit kleinen Steinen verkeilt waren. Die Plat ten hatten ein durchschnittliches Maß von 
60 cm H , 20—40 cm D. und 60—130 cm L. Talwärts war der Steinkreis nur noch in 
Teilen feststellbar, an der Nordwestsei te des Hügels ganz verschwunden. Ungefähr in 
der Mitte des Steinkreises befand sich eine regellose Ansammlung großer Sandsteinblöcke, 
die ursprünglich wahrscheinlich rechteckige Steinpackung des Grabes. Unter dieser lag 
auf einem nicht näher beschriebenen Lehmbelag eine dünne Aschenschicht, die neben eini
gen Scherben die beiden Bronzefußringe sowie ein „allerdings nur noch in Farbspuren 
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n a c h z u w e i s e n d e s K ö r b c h e n aus P f l a n z e n f a s e r n " ( R E I N E R T H ) e n t h i e l t . U n t e r d e m L e h m 

b e l a g b e f a n d sich d ie e igen t l i che r u n d e B r a n d p l a t t e , D m . ca . 3 m , D . 3—4 c m . I n i h r e m 

süd l i chen T e i l w a r d ie K e r a m i k in e i n e r R e i h e a u f g e s t e l l t : „ Z e h n o r n a m e n t i e r t e s c h w a r z e 

u n d r o t e T e l l e r u n d Scha len , d ie z u m T e i l i n e i n a n d e r ges te l l t w a r e n , w e i t e r i m S ü d e n 

d a v o n n o c h z w e i s t a r k z e r b r o c h e n e U r n e n , v o n d e n e n e ine die R e s t e e ine r w e i t e r e n 

Scha le e n t h i e l t " ( H ü L L E ) ; vg l . B e i l a g e A b b . 13, 1. 

Lit . : W.HüLLE, Tübinger Chron ik v o m 2 9 . 0 7 . 1 9 2 6 . — Ders., Schwäbischer M e r k u r vom 5 .08 . 
1926.  H . REINERTH, Fundber . aus Schwaben N . F. 3, 1 9 2 4  1 9 2 6 (1926) 50. 

F u n d e : 

1. Gelblichrote rundbodige Schale, r i tz und s tempelverzier t , einer der an der A u ß e n w a n d u n g 
ver laufenden Stempel nach innen durchgedrückt. H . 3,5 cm; R a n d d m . 14,3 cm. Inv. N r . H a 29 
(Abb. 3, 1). 
2. Gelbbraune rundbogige Schale, r i tz  und s tempelverzier t . H . 3,5 cm; R a n d d m . 14,3 cm. 
Inv. N r . H a 37 (Abb. 3, 2). 
3. Rotbraune , leicht rundbodige Schale, r i tz  und s tempelverzier t . H . 3,5 cm; R a n d d m . 14,3 cm. 
Inv. N r . H a 38 (Abb. 3,3). 
4. Rotb raune Schale mit leichter Bodendelle, r i tz  und s tempelverzier t . H . 3,5 cm; R a n d d m . 
14,1 cm. Inv. N r . H a 36 (Abb. 3,4). 
5. Rotb raune Schale mit Bodendelle, r i tz und s tempelverzier t . H . 4,0 cm; R a n d d m . 15,5 cm. 
Inv . N r . H a 33 (Abb. 3,5). 
6. Hel l ro te flachbodige Schale, r i tz und stempelverzier t . H . 4,1 cm; R a n d d m . 12,8 cm. Inv. N r . 
H a 32 (Abb. 3, 6). 
7. Roter getreppter Teller mit Bodendelle, r i tz und s tempelverzier t . H . 3,2 cm; R a n d d m . 15,6 cm. 
Inv. N r . H a 30 (Abb. 4, 1). 
8. Rotb raune r getreppter Teller mit Bodendelle, r i tz und s tempelverzier t . H . 3,1 cm; R a n d d m . 
15,5 cm. Inv. N r . H a 31 (Abb. 4,2). 

9. Rotb raune r getreppter Teller mit Bodendelle, r i tz und s tempelverzier t . H . 3,3 cm; R a n d d m . 
16,9 cm. Inv . N r . H a 40 (Abb. 4, 3). 
10. Rotb raune r getreppter Teller mit Bodendelle, r i tz und s tempelverzier t . H . 3,0 cm; R a n d d m . 
16,0 cm. Inv . N r . H a 39 (Abb. 4, 4). 
11. Dunke l ro te konische Schale mit Bodendelle. H . 3,9—5,3 cm; R a n d d m . 25,3 cm. Inv . N r . H a 42 
(Abb. 4, 5). 

12. Rotb raune Schale mit Bodendelle, strichverziert . H . 6,1 cm; R a n d d m . 28,3 cm. Inv . N r . H a 44 
(Abb. 5, 1). 
13. Wie 12. H . 7,1 cm; R a n d d m . 27,7 cm. Inv. N r . H a 43 (Abb. 5, 2). 

14. Dunke l ro te Kragenrandschüssel , r iefenverz ier t . H . 17,3 cm; R a n d d m . 24,4 cm. Inv. N r . H a 48 
(Abb. 6, 1). 

15. Reste eines rötlichgelben, strich und s tempelverzier ten Tellers. R a n d d m . 38,9 cm. Inv. N r . 
H a 155 (Abb. 6,2). 

16. Hohle r offener Fußr ing aus Bronzeblech mit organischer Füllung, an den Enden Kern aus 
Eisen. D m . 14,3 cm. Inv. N r . H a 51a (Abb. 6, 3). 

17. Fußr ing wie 16. D m . 13,9 cm. Inv. N r . H a 51b (Abb. 6, 4). 

Hügel 2 

M i t t e J u l i 1 9 2 6 w u r d e n d e m U r g e s c h i c h t l i c h e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t K e r a m i k b r u c h s t ü c k e 

aus d e r B a u g r u b e f ü r das H a u s H a l l s t a t t s t r a ß e 11 z u g e s a n d t , die z u e i n e m S t u f e n t e l l e r 

g e h ö r t e n . D i e F u n d s t e l l e w u r d e v e r h e i m l i c h t , so d a ß e ine N a c h f o r s c h u n g k e i n e k l a r e n 

B e f u n d e e r g a b . Es w a r l ed ig l i ch m ö g l i c h , d ie u n g e f ä h r e F u n d l a g e des T e l l e r s u n d d a s 

e h e m a l i g e V o r h a n d e n s e i n eines S t e i n k r e i s e s in E r f a h r u n g z u b r i n g e n . 

Lit. : W. HüLLE, Tübinger Chron ik vom 2. 10. 1926. 
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Abb. 3 Tübingen, Flur „Geigerle". Hügel 1. Maßstab 1 : 3. 
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Abb. 4 Tübingen, Flur „Geigerle". Hüge l 1. Maßs tab 1 : 3. 
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Abb. 6 Tübingen, Flur „Geigerle". Hüge l 1. Maßs tab 1 : 3. 
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Abb. 7 Tüb ingen , Flur „Geiger le" . H ü g e l 2. M a ß s t a b 1 : 4. 

Funde: 

R o t e r Stu fen te l l e r mit Bodendel le , strich u n d s tempelverz ie r t . H . 8,3 cm; R a n d d m . 40,3 cm. 
Inv . N r . H a 35 {Abb. 7). 

Hügel 3 

Bei Kanalisationsarbeiten unmit telbar vor dem Haus Halls ta t ts t raße 11 wurde Hügel 3 
angeschnitten, der im September 1926 von W. HüLLE untersucht wurde; vgl. Abb. 13, 2. 

Der Hügel besaß einen Steinkreis aus Schilfsandsteinplatten, Dm. ca. 6 m. In seiner Mitte 
lag die rechteckige Steinpackung des Grabes. „An ihrem Südostende lag ein mächtiger 
Block von 1,40 m Länge, 70 cm Breite und ca. 35 cm Dicke. Es ist möglich, daß er nicht 
zu der Steinpackung gehörte, sondern ursprünglich auf dem Grabhügel . . . s tand" 
(HüLLE). Unter der Steinpackung befand sich eine runde Brandplat te , die den Leichen
brand und die Beigaben enthielt. Am Westrand lag das Gürtelblech, das ebenso wie die 
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zum Gürtel gehörenden Bronzezwecken nur in kleinen Bruchstücken geborgen werden 
konnte. Dicht östlich daneben wurde ein Bronzedraht r ing gefunden, in dem sich Reste 
der Unterarmknochen erhalten hatten. Nordöstlich des Armrings lagen ein großer hohler 
Bronzering (17 cm Dm.) sowie die Reste von zwei Bandohrr ingen. Unter der Westseite 
der Steinpackung fanden sich drei geschlossene Bronzearmringe. An ihrem Ost rand wur
den „einige Schalen und die Reste einer großen Urne" gefunden, „der Mitte zu ein klei
nes unverziertes Gefäß und bemalte Scherben von verschiedenen Tellern" (HüLLE). Uber 
die Lage des Leichenbrandes gibt es lediglich die Angabe, daß er sich an einer anderen 
Stelle als der Armring mit den Unterarmknochen befand. Unter der Brandschicht hat te 
sich eine rechteckige verkohlte Balkenlage von 2,0 bis 2,3 m Seitenlänge erhalten, die 
HüLLE als Reste des Scheiterhaufens bezeichnet. Die Balken waren bis zu 35 cm stark. 

Li t . : W . HüLLE, Tübinge r C h r o n i k v o m 2. 10. 1926. — F u n d b e r . aus Schwaben N . F. 4, 1 9 2 6  1 9 2 8 
(1928) 46. 

Funde: 

1. H e l l b r a u n e r f lachbodiger T o p f mit drei K n u b b e n , am H a l s k n i c k mit Einst ichen verz ie r t . 
H . 10,7 c m ; R a n d d m . 14,2 cm. I n v . N r . H a 47 (Abb. 8, 1). 

2. Kle ine sp i tzbodige Schale, innen u n d a u ß e n graph i t i e r t . H . 3,2 c m ; R a n d d m . 13,6 cm. I n v . N r . 
H a 159 (Abb. 8, 2). 

3. Teil eines bronzenen l ängsger ipp ten B a n d o h r r i n g s . D m . 0,9 cm. I n v . N r . H a 50 (Abb. 8, 3). 

4. Wie 3. I n v . N r . H a 50 (Abb. 8, 4). 

5. Massiver geschlossener B r o n z e a r m r i n g mit A b n u t z u n g s s p u r e n auf der Innense i te . D m . 6,8 cm. 
Inv . N r . H a 52 (Abb. 8, 8). 

6. O f f e n e r massiver B r o n z e a r m r i n g , in der M i t t e durchgesägt . D m . 6,0 cm. I n v . N r . H a 52 
(Abb. 8, 7). 

7. O f f e n e r massiver B r o n z e a r m r i n g , durchgesägt . D m . 6,5 cm. I n v . N r . H a 52 (Abb. 8, 9). 

8. O f f e n e r massiver B r o n z e a r m r i n g , s t r ichverz ier t . D m . 6,2—6,8 cm. I n v . N r . H a 52 (Abb. 8, 10). 

9. O f f e n e r massiver B r o n z e a r m r i n g . D m . 6,3—6,8 cm. O h n e I n v . N r . (Abb. 8, 6). 

10. Getr iebenes punz ie r t e s Bronzegür te lb lech (lediglich unvo l l s t änd ige N a c h b i l d u n g erha l t en ) . 
B. 12 cm; L. ca. 30 cm. I n v . N r . H a 49 (Abb. 8, 5). 

Hügel 4 

Die Reste des Hügels 4 wurden am 8./9. 10. 1926 bei Kanalisat ionsarbeiten vor dem 
Haus Hal ls ta t t s t raße 7/9 aufgedeckt und vom Urgeschichtlichen Forschungsinstitut aus
gegraben. Es fanden sich die Reste eines Steinkranzes, Dm. durchschnittlich 7 m, darin 
in 0,8—0,9 m T. unter der Oberfläche Teile einer rechteckigen Steinpackung eines Grabes. 
Die darunterliegende runde Brandplat te , die auf dem gewachsenen Boden lag, hat te 
4 m Dm. Auf ihr war die Keramik in einem nordsüdlich verlaufenden Streifen angeord
net. Im Norden begann die Reihe mit zwei „Urnen" und drei verzierten Schalen, darauf 
folgten in der Mitte zwei unverzierte Schalen, am Südende lagen wiederum die Reste 
zweier „Urnen" und zwei strich und stempelverzierte Schalen. Daran schloß sich der 
Leichenbrand an; vgl. Abb. 13, 3. 

Lit . : G.MüLLER, Tüb inge r C h r o n i k v o m 1 5 . 1 0 . 1 9 2 6 .  F u n d b e r . aus Schwaben N . F. 4, 1926 
bis 1928 (1928) 46. 

Funde: 

1. Teile eines hel l ro ten , strich u n d s tempe lve rz ie r t en Tellers. R a n d d m . 37,6 cm. Inv . N r . H a 157 
(Abb. 9, 1). 

2. Verschiedene Rands tücke eines ro ten , strich u n d s t empe lve rz i e r t en Tellers. O h n e I n v . N r . 
(Abb. 8, 11). 
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Abb. 8 Tübingen, Flur „Geigerle". 1 - 1 0 Hüge l 3; 1 1 - 1 3 Hügel 4. Maßs tab 1 : 3. 
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Abb. 13 Tübingen, Flur „Geigerle". Grabungsbefunde . 1 Hüge l 1; 2 H ü g e l 3; 3 Hüge l 4; 4 Hügel 5. 1 - 3 nach Tübinger Chron ik ; 4 nach 
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Abb. 9 Tübingen, Flur „Geigerle". Hüge l 4. Maßs tab 1 : 4. 

3. Bodenstück eines strich- und s tempelverzier ten Tellers. O h n e Inv. N r . (Abb. 8, 12). 

4. Teile eines schwarzen Kegelhalsgefäßes, Hals und Schulter kannel ier t . Bodendm. 11,5 cm. Inv . 
N r . H a 158 (Abb. 9,2). 

5. Graues Halsstück eines verb rann ten Topfes mit doppelreihiger Stempelverz ierung. Inv . N r . H a 
156 (Abb. 8, 13). 

6. Unverz ie r te Wandscherben von mindestens einem G e f ä ß . Ohne Inv . N r . 

15 — Fundber. Bad . -Wüm. 3 
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Hügel 5 und 6 

Am 24. August 1931 wurden die durch Ausschachtungsarbeiten f ü r das Haus Halls ta t t 
straße 10 entdeckten ehemaligen Hügel vom Urgeschichtlichen Forschungsinstitut Tübin
gen untersucht; vgl. Abb. 13, 4. 

Hügel 5 besaß einen Steinkranz, in dessen Mitte sich eine quadratische Steinpackung 
befand, Seitenl. 3,5 m. Die Packung bestand aus Stubensandsteinblöcken und platten, 
der größte Stein mit einer Größe von 1,2/0,6/0,3 m lag genau in der Mitte. Die unter der 
Steinpackung dem gewachsenen Boden aufliegende rechteckige Brandpla t te hatte eine 
Länge von 2,5/2,7 m. In ihrer Mitte befand sich eine 2 cm starke Holzkohlenschicht. Auf 
ihr standen nahe zusammen acht Gefäße. „Eine schwarze Urne, eine schwarze Schüssel, 
eine braune Schale, eine hellrote Schale mit abgetrepptem Boden, unverziert , ein dunkel
roter Stufenteller, unverziert , darin ein roter Teller, eine hellrote Urne" ( S T O L L ) . 

Lit . : F u n d b e r . aus Schwaben N . F. 7, 1 9 3 0  1 9 3 2 (1932) 36/37.  M a n u s k r i p t STOLL im Landes
d e n k m a l a m t , Tüb ingen . 

Funde: 

1. R o t e r T o p f , H a l s f e l d mit Vierecks tempeln verz ie r t . H . 10,8 cm; R a n d d m . 11,5 cm. I n v . N r . 
H a 160 (Abb. 10, 1). 

2. Reste eines ro ten H a l s f e l d g e f ä ß e s mit ger ie f te r Schulter. B o d e n d m . 9,6 cm. I n v . N r . H a 161 
(Abb. 10, 4). 

3. Teile einer beidsei t ig graph i t i e r t en Schale. R a n d d m . 23 cm. I n v . N r . H a 162 (Abb. 10, 2). 

4. wie 3. R a n d d m . 25, 1 cm. O h n e Inv . . N r . (Abb. 10, 3). 

Hügel 6 lag 5 m westlich vom Zent rum des Hügels 5. Reste eines Steinkreises sowie eine 
große Steinpackung waren erhalten. Unter ihr lag eine ovale 2 m lange Brandplat te , in 
deren Westteil eine 25 cm hohe Urne mit Strichverzierung auf der Schulter gefunden 
wurde. Sie enthielt den Leichenbrand. Die Urne ist nicht erhalten. 

Lit . : siehe H ü g e l 5. 

Hügel 7 
Die Funde kamen 1936 beim Bau des Hauses Halls ta t ts t raße 6 zutage. Es liegen keine 
Fundberichte vor. 

Funde: 
1. Schwarze Schale, Boden leicht eingezogen. H . 5,2 cm; R a n d d m . 11,6 cm. I n v . N r . H a 165 
(Abb. 11, 14). 

2. Teile eines Wirtschaf t sgefäßes mit u m l a u f e n d e r Dreiecks tempelung . R a n d d m . 32,2 cm. Inv . N r . 
H a 166 (Abb. 11, 15). 

3. Berns te inper le mit Bohrung . B. 0,8 cm; H . 0,4 cm. O h n e Inv . N r . (Abb. 11, 9). 

4. Beschädigte Berns te inper le m i t Bohrung . B.0 ,6 cm; H . noch 0,3 cm. O h n e I n v . N r . (Abb. 11, 10). 

5. Bruchstück einer Berns te inper le . B. noch 0,6 cm. O h n e I n v . N r . (Abb. 11, 11). 

6. Teil eines Gaga t r ings . D m . 1,5 cm; H . noch 0,4 cm. O h n e Inv . N r . (Abb. 11, 12). 

7. Teil eines Lign i t a rmr ings . D m . 0,9 cm. I n v . N r . H a 54 (Abb. 11, 13). 

Hügel 8 und 9 
Im Jahre 1955 wurden bei Ausschachtungsarbeiten fü r das Haus Halls ta t ts t raße 4 min
destens zwei weitere Hügel mit Steinsätzen angeschnitten und zerstört. Aus Hügel 8 sind 
keine Funde bekannt , aus Hügel 9 ist ein Schälchen erhalten. 
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Abb. 10 Tübingen, Flur „Geigerle". Hüge l 5. Maßs tab 1 : 3. 
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Abb. 11 Tübingen, Flur „Geigerle". 1 Hüge l 9; 2  8 Fundstel le 10; 9  1 5 Hüge l 7. M a ß 
stab 1 : 3. 
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Lit. : S. SCHIEK, Fundber . aus Schwaben N . F. 15, 1959, 157 f. 

F u n d e : 

Graues Schälchen. H . 4,7 cm; R a n d d m . 11,4 cm (Abb. 11, 1). 

Fundstelle 10 
Bei d e r E r r i c h t u n g e ine r S t ü t z m a u e r v o r d e m H a u s H a l l s t a t t s t r a ß e 4 im J a h r 1 9 5 6 w u r d e 

e ine b r o n z e z e i t l i c h e A r m  o d e r F u ß b e r g e g e f u n d e n . K n o c h e n o d e r L e i c h e n b r a n d w u r d e n 

n ich t b e o b a c h t e t . E i n e N a c h u n t e r s u c h u n g d e r s t a r k g e s t ö r t e n F u n d s t e l l e d u r c h d a s L a n 

d e s d e n k m a l a m t , A b t . B o d e n d e n k m a l p f l e g e , A u ß e n s t e l l e T ü b i n g e n , b l i e b e r f o l g l o s . 
Lit. : S. SCHIEK, Fundber . aus Schwaben N . F. 15, 1959, 157 f. 

F u n d e : 

Bronzespirale mit 13 Windungen . D m . 7,7 cm (Abb. 11,2). — Bronzespirale mit 10 Windungen . 
D m . 5,5 cm (Abb. 11,4). — Reste eines verzier ten Bronzebandes . L. 6,7 cm (Abb. 11,3). — Vier 
Bronzedräh te der Spiralscheiben (Abb, 11, 5—8). 

Keinem Hügel zuweisbar 
1. Roter Topf mit umlau fende r Punkt re ihe . H . 9,9 cm; R a n d d m . 12,2 cm. Inv . N r . H a 46 (Abb. 
12,1). 

2. Hel l ro te konische Schale, Boden eingedellt . H . 4,5—5,8 cm; R a n d d m . 23,6 cm. Inv. N r . H a 104 
(Abb. 12, 2). 

3. wie 2. H . 5,1 cm; R a n d d m . 23,8 cm. Inv . N r . H a 103 (Abb. 12,4). 
4. wie 2. H . 5,4 cm; R a n d d m . 23,4 cm. Inv. N r . H a 41 (Abb. 12,3). 
5. Hel l ro te Schale. H . 4,4 cm; R a n d d m . 4,4 cm. Inv . N r . H a 45 (Abb. 12, 5). 

6. Boden und Wandstück eines dunkel angebrann ten Stufentel lers , r i tz und srempelverzier t . 
Bodendm. 4,1 cm. Inv. N r . H a 163 (Abb. 12, 6. 6a). 

Grabsitten 

A u s d e m e h e m a l i g e n G r a b h ü g e l f e l d l i egen l ed ig l i ch B e f u n d e v o n B r a n d b e s t a t t u n g e n v o r 

( H ü g e l 1, 3—6). D i e H ü g e l 1, 3, 4 u n d 6 w i e s e n e ine o v a l e bis r u n d e B r a n d p l a t t e v o n 

2—4 m D m . a u f , d i e j e n i g e des H ü g e l s 5 w a r r ech teck ig m i t e i n e m S e i t e n m a ß v o n 

2,5 X 2 ,7 m . Bei diesen B r a n d p l a t t e n h a n d e l t es sich u m a n g e z i e g e l t e n , h a r t g e b r a n n t e n 

B o d e n , d e r d u r c h d a s A b b r e n n e n des S c h e i t e r h a u f e n s e n t s t a n d e n is t . 

A u f i h n e n b e f i n d e t sich in H ü g e l 1 u n d 5 d e r nich t ausge l e sene L e i c h e n b r a n d , v e r m i s c h t 

m i t d e r H o l z k o h l e des S c h e i t e r h a u f e n s . I n H ü g e l 3 u n d 4 w u r d e n d ie L e i c h e n r e s t e a u s 

ge lesen u n d in H ü g e l 4 a m E n d e d e r G e f ä ß r e i h e n i e d e r g e l e g t . I n H ü g e l 6 w u r d e d e r 

L e i c h e n b r a n d in e ine U r n e geschü t t e t u n d diese in d ie M i t t e d e r B r a n d p l a t t e ges te l l t . D i e 

B e i g a b e n s i n d m e i s t u n v e r b r a n n t . 

A n o r d n u n g u n d A n z a h l d e r b e i g e g e b e n e n G e f ä ß e in d e n e i n z e l n e n G r ä b e r n s i n d u n t e r 

schiedl ich . I n H ü g e l 1 u n d 4 ist d ie s t r e i f e n f ö r m i g e A u f s t e l l u n g in n o r d s ü d l i c h e r R i c h t u n g 

v e r b ü r g t , d ie Z u s a m m e n s e t z u n g d e r K e r a m i k n a c h T y p e n s o w i e A n z a h l a l l e r d i n g s v e r 

sch ieden . A u s H ü g e l 1 s i n d n e b e n k l e i n e n T e l l e r n u n d Schä lchen z w e i g r o ß e Scha len , ein 

g r o ß e r T e l l e r u n d z w e i „ U r n e n " v e r m e r k t — w a h r s c h e i n l i c h z w e i K r a g e n r a n d s c h ü s s e l n —, 

v o n d e n e n e ine e r h a l t e n i s t ; in H ü g e l 4 w u r d e n n e b e n s ieben „ S c h a l e n " , bei z w e i v o n 

i h n e n h a n d e l t es sich u m g r o ß e r i t z  u n d s t e m p e l v e r z i e r t e T e l l e r , v i e r „ U r n e n " g e f u n d e n . 

I n H ü g e l 3 sche inen die G e f ä ß e e b e n f a l l s e i n e n N — S g e r i c h t e t e n S t r e i f e n i n n e r h a l b d e r 
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Abb. 12 Tübingen, Flur „Geigerle". Funde, die keinem best immten Hüge l zuweisbar 
M a ß s t a b 1 : 3. 
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Brandpla t te eingenommen zu haben, der östlich der Bronzebeigaben verlief. Hier wird 
neben Tellern und Schalen lediglich eine „Urne" erwähnt . 

In Hügel 5 standen die Gefäße nahe zusammen im Zent rum der Brandpla t te ; es waren 
eine Schüssel, ein Teller, zwei Schalen (eine davon getreppt), ein Stufenteller und zwei 
„Urnen" . 

Anzahl und Form der Gefäße variieren demzufolge, doch lassen sich bei den Großgefä
ßen Regelmäßigkeiten erkennen, die durch Keramik anderer Gräberfelder bestätigt wer
den. An Großgefäßen sind in der Regel zwei bis vier pro Grab beigegeben, hinzu kom
men oft zwei große Teller und/oder Schalen; die Anzahl der kleineren Beigefäße ist 
sichtlich variabler4 . 

Der Hügelaufbau ist einheitlich: Uber dem Brandgrab wurde ein rechteckiger Steinsatz 
errichtet, darüber schüttete man einen Erdhügel an, um den ein Ring aus Steinplatten 
gelegt wurde. Hügel 1 besaß einen Steinkreis aus aufrecht stehenden und außen zuge
hauenen Sandsteinplatten, die in den Zwickeln mit kleineren Steinen verfül l t waren. 
Diese Konstrukt ion wird man auch fü r die restlichen Hügel annehmen dürfen. Ein fast 
identischer Steinkreis wurde außerdem 1968 in TübingenKilchberg ausgegraben5 . 

Jeder Hügel enthielt jeweils eine Bestattung; Nachbestat tungen sind nicht mit Sicherheit 
nachzuweisen. Allerdings läßt der etwas unklare Befund aus Hügel 3 die Möglichkeit 
einer nachträglich eingetieften Bestattung offen: In einem Armring steckten die Reste 
eines Unterarmknochens, der Leichenbrand befand sich an anderer Stelle. Unter der 
Brandplat te lagen die Reste einer 2 X 2,3 m langen und breiten Bohlenlage, die von 
HüLLE als „Unterkonstrukt ion des Scheiterhaufens" angesprochen wird6 . Zu vermuten 
wäre, daß hier in einen bereits bestehenden Hal ls ta t t Czeitlichen Hügel mit Brandbe
stattung eine Hal ls ta t t Dzeitliche Körperbesta t tung eingetieft wurde, wodurch das 
ältere Grab zum größten Teil zerstört wurde. Die unter der Brandpla t te liegende recht
eckige Bohlenschicht könnte als der Rest einer Holzkammer interpretiert werden. Gegen 
diese Ansicht spricht zum einen, daß sich die erhaltene Keramik gut mit den Metal l fun
den in Zusammenhang bringen läßt, zum anderen, daß der Ausgräber keine Störung im 
Grabgefüge bemerkte. 

Zeitstellung 

Das Material ist sehr unvollständig überliefert, die chronologische Aussagefähigkeit ist 
deshalb stark eingeschränkt. Lediglich das Inventa r aus Hügel 1 ist fast lückenlos erhal
ten. Die Keramik läßt sich aufgrund ihrer überwiegenden Strich oder Ritzverzierung 
dem späten AlbSalemStil zuweisen7. Anhand der Bronzebeigaben ist noch eine ge
nauere chronologische Fixierung möglich. Die beiden Bronzefußringe bestehen aus dün
nem Bronzeblech, das um einen Holzkern geschlagen wurde; an den Ringenden ist das 
H o l z durch Eisen ersetzt. Leider läßt sich wegen des schlechten Erhaltungszustandes nichts 
Näheres über einen Verschluß sagen. D a der Ringtyp nicht vor der Späthallstat tzeit auf
tri t t , ist es berechtigt, diese Bestattung, die noch überwiegend Keramik des AlbSalem

4 H . WOCHER, D a s G r ä b e r f e l d v o n T a n n h e i m u n d seine Stel lung in der H a l l s t a t t k u l t u r S ü d 
westdeutschlands . Diss. Tüb ingen 1966. 

5 A. BECK, D e r hal ls ta t tze i t l iche G r a b h ü g e l v o n TübingenKi lchberg . F u n d b e r . aus B a d .  W ü r t t . 1, 
1974, 2 5 1  2 8 1 . 

6 W. HüLLE, Tübinger C h r o n i k v o m 2. 10. 1926. 
7 H . ZüRN, Z u r Chrono log ie der A l b  S a l e m  K e r a m i k . G e r m a n i a 35, 1957, 224—229. 
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Stils aufweist , in ein frühes Hal ls ta t t D 1 zu setzen8. AlbSalemWare ist weiterhin 
durch den Stufenteller aus Hügel 2 sowie die Keramik aus Hügel 4 vertreten. Die Reste 
des Halsfeldgefäßes aus Hügel 5 erlauben es, diese Bestattung in die beginnende Spät
hallstattzeit zu datieren9 . Chronologisch bestimmbare Bronzebeigaben liegen aus Hügel 3 
vor : die gerippten Bandohrr inge gehören in die Stufe Hal ls ta t t D l 1 0 . Das Gürtelblech 
wurde von I. K I L I A N  D I R L M E I E R besprochen. Sie zählt es zur Gürtelblechgruppe „Gei
gerle", die während Hal l s ta t t D 1 / D 2 über das gesamte westhallstättische Gebiet ver
breitet war1 1 . Der Topf mit den drei Knubben ist seiner Art nach späthallstattzeitlich und 
mit einem Gefäß aus dem Mengener Geschirrfund vergleichbar12. 

Hügel 7 ist wegen des in ihm gefundenen Schmucks — Gagatperle, Lignitring und wenig 
charakteristische Bernsteinperlchen — als späthallstattzeitlich einzustufen1 3 . 

Es ist kaum möglich, aus dem kleinen bekanntgewordenen Ausschnitt des Grabhügelfeldes 
im „Geigerle" die Gesamtbelegungszeit der Nekropole zu erschließen. Zwei Dinge sind 
aber bemerkenswert : Es gibt keine eindeutigen Nachbestat tungen; während der gesamten 
Bautät igkeit in diesem Wohnviertel wurden weitere Grabfunde nicht bekannt . Die 
bronzezeitliche Arm oder Fußberge (Stufe C)14 ist ein Einzelfund. Ob sie einem Grab
f u n d entstammt, bleibt ungeklärt . Sie kann deshalb vorhallstattzeitliche Bestattungen 
nicht belegen."" 
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