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Der neue Grabfund von Mengen gehort der friihesten Phase der Urnenfelder- 

kultur (Bronze D nach Reinecke) an und stamrnt somit aus dem 13. Jahrhundert. Die 

Tatsache, dab er eine groBere Anzahl von TongefaBen und Bronzegegenstanden ver- 

einigt, verleiht ihm besonderen Wert sowohl in relativ-chronologischer Richtung als 

auch fur Untersuchungen der ethnischen Verhaltnisse am Ubergang von der reinen 

Hugelgraberbronzezeit zur Urnenfelderkultur. Auf diese Fragen soil bier jedoch nicht 

eingegangen werden, da sie von anderer Seite und an anderer Stelle behandelt werden. 

Wir wollen hier nur noch kurz die Bronzestangen (Abb. 2, 7), die schweren Bronze- 

nagel (Abb. 3, 8), die Doppelhaken (Abb. 3,12) und Bleche (Abb. 4,15) hervorheben, die 

ihre unmittelbaren Parallelen in einem Fund von Bern haben3 und hier wie dort von 

einem Wagen stammen diirften. Weiterhin mag erwahnt werden, daB bei Mengen und 

in der weiteren Umgebung eine auffallige Haufung von Grab-, Siedlungs- und Einzel- 

funden der friihesten Urnenfelderkultur zu verzeichnen ist. Etwa 400 m nordlich der 

neuen Fundstelle kam im Jahre 1905 das bekannte Wagengrab zutage4, dicht neben 

diesem ein weiteres Brandgrab5. Als Einzelfund stamrnt aus Mengen ein schwerer tor- 

dierter Armring mit glatten stumpfen Enden6. Bei Drainagearbeiten bei Beuren, 

4,5 km nordostlich von Mengen, wurde ein Grab zerstort7, das neben dem Rest 

einer Schale Fragmente einer Urne enthielt, die mit unserem Stuck Nr. 28 (Abb. 6,28) 

nahezu identisch ist. Etwa in dieselbe Zeit gehoren die alteste Besiedlung der von 

Mengen etwa 7,5 km entferntenHeuneburg undStreuscherbenausdem ,,Hohmichele“, 

einem zur Heuneburg gehorigen hallstattzeitlichen Furstengrabhiigel8. Funde der 

reinen Hugelgraberbronzezeit fehlen in diesem Gebiet bisher vollig.

Tubingen. * Siegwalt Schiek.

3 Jahrb. Hist. Mus. Bern 35-36, 1955-56, 273 ff.

4 Fundber. aus Schwaben N.F. 8, 1933-35 Anhang 1, 28ff.

5 Fundber. aus Schwaben N.F. 8, 1933-35, 59.

8 Unveroffentlicht im Mus. Mengen.

7 Fundber. aus Schwaben N.F. 9, 1935-38, 31.

8 Germania 32, 1954, 46.

Ein Grabhiigelfeld der Hallstattzeit bei Mauenheim, Ldkr. Donaueschingen. Im De- 

zember 1957 waren durch Planierungsarbeiten im Gewann ,,Untere Lehr“ der Gemar- 

kung Mauenheim bei Engen mehrere Grabhiigel einer urspriinglich etwa zwanzig Hii- 

gel umfassenden Gruppe (Abb. 1) zerstort worden. Die vom Freiburger Staatl. Amt 

fur Ur- und Friihgeschichte im Herbst 1957 unternommene Notgrabung muBte wegen 

starken Frostes abgebrochen werden. 1958 erfolgte dann eine planmaBige Untersu- 

chung als Lehrgrabung durch das Institut fur Ur- und Friihgeschichte der Universitat 

Freiburg. Die Ausgrabung fand in der Zeit vom 3. 9. bis 17. 10. 1958 statt.

Das Hugelgraberfeld liegt auf einer Wiese an der sudlichen Gemarkungsgrenze 

von Mauenheim und erstreckt sich in etwa W-O-Richtung. Die am weitesten westlich 

gelegenen Hugel werden durch die StraBe Immendingen-Engen vom iibrigen Graber - 

feld abgetrennt. Die StraBe erreicht hier, aus dem nordlich gelegenen Tai von Mauen

heim kommend, in einer groBen S-Kurve die langgestreckte Hohe, einen bstlichen 

Auslaufer der Baarberge. Auf ihr liegt das Graberfeld, von dem aus das Gelande nach 

Siiden gegen Bargen abfallt.
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Von den zwanzig ehemals vorhandenen Hiigeln warden 1958 die Hagel B bis L, 

0 and P aasgegraben, die alle dutch die Planierraupe gestort waren. Die beiden 

groBten Hiigel ostlich der StraBe, M und N, konnten unberiihrt liegenbleiben, ebenso 

Hiigel S und Q, die auf dem nordlich anschlieBenden, nicht gemeindeeigenen Grund- 

stuck liegen und zur Zeit nicht gefahrdet sind.

Abb. 1. Mauenheim, Ldkr. Donaueschingen. Lageplan des hallstattzeitlichen 

Grabhugelfeldes. M. 1 : 3000.

Da der groBte Teil der Hugel weitgehend eingeebnet war, als mit den Grabungs- 

arbeiten begonnen wurde, bestand wenig Hoffnung auf gate Grabungsergebnisse. 

Wider Erwarten konnten weit mehr gut erhaltene Graber geborgen werden, als der 

Zustand des Gelandes erwarten lieB.

Das Gesamtergebnis der Grabung: In vier Hiigeln (B, D, J, L) warden unter den 

Hiigeln Anlagen gefunden, die der Urnenfelder- oder Hiigelgraberkultur angehdren 

diirften. Wahrscheinlich zahlen auch einzelne grobe Siedlungsscherben aus fast alien 

Hiigeln hierzu. Da bis jetzt nur die Funde aus den Hiigeln B und E prapariert sind, 

soil hier nur Hiigel E als Beispiel herausgegriffen und auf die Verteilung der beiden 

Hallstattstufen auf die Grabhiigel eingegangen werden:

Hiigel B: 3 Brandgraber 2 Skelettgraber

Hiigel C: 1 Brandgrab
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Hiigel D: 1 Brandgrab

Hiigel E:

Hiigel F: 2 Brandgraber

Hiigel G: 1 Brandgrab

Hiigel H: 1 Brandgrab

Hiigel J: 1 Brandgrab

Hiigel K: 1 Brandgrab

Hiigel L: 1 Brandgrab

Hiigel 0: 1 Brandgrab

Hiigel P: 1 Brandgrab

1 Skelettgrab

1 Skelettgrab

3 Skelettgraber

1 Skelettgrab

1 Skelettgrab

2 Skelettgraber (1 ohne Beigaben)

2 Skelettgraber

2 Skelettgraber

Hiigel E: Der Hiigel lag am siidlichen Rand des Hiigelfeldes und war durch 

die Planierraupe weniger in Mitleidenschaft gezogen worden als die meisten anderen.

Abb. 2. Mauenheim, Ldkr. Donaueschingen. GrabhiigelE, Planum undProfil. M. 1 : 100.
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Leider lieB die nasse Witterung in dem zahen Lehmboden eine Untersuchung der 

unter einzelnen Grabern angetroffenen urnenfelderzeitlichen Siedlungsreste nicht zu. 

Bei der nachfolgenden Einebnung des Gelandes wurde diese Schicht nicht beriihrt.

Der Hugel wurde in vier Sektoren gegraben. Der Durchmesser betrug etwa 12 m, 

die erhaltene Hohe 1 m (Abb. 2). Er enthielt ein Ha D-Skelettgrab. Fur den Toten 

wurde eine rechteckige Grube von etwa 1,80 m zu 3,20 m in eine schon vorhandene 

dunkelgraue, stark holzkohlehaltige Erdschicht gegraben. Diese Schicht lag auf dem 

gewachsenen Boden, etwa kreisformig um die Grabgrube herum, ging aber nicht 

uber sie hinweg. Ihre Oberflache war sehr stark gewellt und dunnte nach auBen hin 

aus. Ob es sich um emen friiheren Hugel handelt, dessen Bestattung durch das Ha D- 

Grab spurlos zerstort wurde, oder um einen eigens fur die D-Bestattung angelegten 

Aschenhaufen, in den die Grube gegraben wurde, laBt sich nicht mit Sicherheit ent- 

scheiden.

In der Mitte der Grube wurde ein 2,50 zu 0,80 m groBer Sarg schwach in den 

gewachsenen Boden eingetieft, Orientierung etwa SO-NW. Hohe des Kastens 0,25m. 

An alien Wanden waren die Reste von senkrecht stehenden Brettern erhalten, die 

wahrscheinlich durch Inkohlung in dem feuchten Boden konserviert wurden. Der 

Raum zwischen dem Sarg und der beschriebenen dunklen Erdschicht war mit reinem, 

gelben Lehm ausgefullt, der nur sehr wenig uber die oberen Bretterkanten in den Sarg 

eingeflossen ist, und der sich sehr deutlich von der dunkleren Grabeinfullung abhob. 

Wahrscheinlich war der ganze Grabraum, also Sarg und gelber Lehm, mit Brettern 

horizontal abgedeckt, da der Lehm genau bis an die obere Sargkante hinaufreichte 

und auch eine verhaltnismaBig waagrechte Oberflache hatte.

Im Sarg lagen die Reste eines Skeletts, der Kopf im Suden, d. h. erhalten war 

nur noch ein Zahn, von dem aus der Abdruck des zusammengedruckten Schadels her- 

ausprapariert werden konnte. Ebenso waren die Oberschenkelknochen noch als Ab- 

driicke im lehmigen Boden zu erkennen.

Beigaben: Neben dem Kopf, in der SO-Ecke des Sarges, lagen zusammenge- 

klumpt zwei sehr schlecht erhaltene Lanzenspitzen (Abb. 3,5.6) mit langem dreiecki- 

gem Blatt und ein Eisendolch (Abb. 3, 2. 3) mit waagrechtem, in drei flachen Eisen- 

knopfen endendem GriffabschluB. In den hohlen Griff greift die Griffangel ein, wie 

durch das Loch in Griffmitte zu sehen ist.

Unter dem mit Blickrichtung nach Westen zur Seite gesunkenen Schadel lag 

auf schwarzen vermoderten Gewebe- oder Lederresten eine Dragofibel (Abb. 3,1) mit 

einfachem Hornchenpaar, die so zerbrochen war, daB nicht alle Teile gefunden werden 

konnten. In den Sammlungen des Kreismuseums fur Ur- und Fruhgeschichte Donau

eschingen liegt eine ahnliche Fibel, die wahrscheinlich aus einer Raubgrabung in 

Hugel B stammt.

In der Halsgegend fanden sich kleinste Bernsteinsplitter. Am FuBende in der 

NW-Ecke des Sarges stand ein stark zerdriicktes KegelhalsgefaB (Abb. 3, 7). Es tragt 

Graphitspuren auf der Innen- und AuBenseite des Randes, auf dem Hals und auf 

einem breiten Streifen unter der verzierten Schulter. Auf ihr stehen, eingerahmt von 

zwei schmalen Bandern mit Schragkerben, ineinandergeschachtelte Dreiecke aus 

roten Ritzlinien- und Graphitbandern. Die Zwickel fallen rote oder graphitierte 

Dreiecke; H. 22,4 cm, Randdm. 18 cm, Bodendm. 8,4 cm.

In dem GefaB stand ein kleines KegelhalsgefaB (Abb. 3,4) mit langem steilem 

Hals und kleinem, leicht nach auBen gebogenem Rand. Der Boden ist erganzt. Hell- 

brauner, sehr briichiger Ton, unverziert; H. 7,2 cm, Randdm. 6 cm.

AuBerhalb des Grabes lagen im gelben Lehm etwa 0,20 m nordwestlich vor dem 

GefaB ein Unterkiefer und zwei Knbchelchen eines Tieres.
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Abb. 3. Mauenheim, Ldkr. Donaueschingen. Funde aus Grabhiigel E. 

1-3. 5. 6 M. 1 : 2; 4. 7 M. 1 : 4.

10 Germania 40, 1. Halbband
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Aus der Hiigelaufschuttung und auch aus der Grabkammer stammen einzelne 

urnenfelderzeitliche grobe Scherben, wahrscheinlich Siedlungsmaterial einer unter den 

Hiigeln liegenden Urnenfeldersiedlung (Abb. 4).

Das Grab ist ein guter Beleg fur die Stufe Ha DI, wie sie H. Ziirn in mehreren 

Aufsatzen herausgearbeitet hat1 und W. Drack sie fur die Schweiz bestatigte2. Die 

Dragofibel mit langem FuB ist eine klare Ha Dl-Fonn, das groBe KegelhalsgefaB tragt 

dagegen sowohl C- als auch D-Merkmale (Ritzlinienverzierung, verhaltnismaBig lan- 

ger Hals und doch schon ziemlich weiche Ubergange der einzelnen GefaBpartien). 

Uber die regionale Bedeutung hinaus durfte Mauenheim mit seiner ersten groBeren 

Plangrabung von Hallstattgrabern in Siidbaden neue Aufschliisse nicht nur liber das

Abb. 4. Mauenheim, Ldkr. Donaueschingen. Urnenfelderzeitliche Scherben aus dem 

Aufschutt und der Grabkammer des Grabhiigels E. M. 1 : 2.

Verhaltnis von Ha C zu Ha D bringen, sondern auch fiber die Verbindungen der 

spaten Urnenfelderzeit zu Ha C. Auf eine enge Verwandtschaff von C zu B2 deutet 

z. B. ein Brandgrab aus Hiigel B, das Keramik mit Bemalung ahnlich der auf den 

GefaBen der B2-Graber in den Ihringer-Gundlinger Hiigeln3 enthielt. Die Mauen- 

heimer Formen tendieren aber noch starker nach Ha C als die der Ihringer Gruppe. 

Tiefergehende Schlfisse lassen sich jedoch erst nach der Preparation aller Mauenhei- 

mer Funde ziehen.

In der Literatur ist das Graberfeld nur kurz erwahnt bei E. Wagner, Fundstatten 

und Funde 1 (1908) 11. Er bezieht sich auf einen Bericht von Dr. Fickler in Donau

eschingen in den ,,Schriften der Altertums- und Geschichtsvereine zu Baden und 

Donaueschingen* ‘ 2, 1848, 391 u. 398, in dem von ,,mehreren Grabhiigeln“ im ,,Lehr- 

garten“ gesprochen wird, von denen einige Anzeichen der Eroffnung triigen. Einer 

habe in der Tiefe Spuren von Asche mit Kohlen und Knochen untermengt gezeigt.

Freiburg i. Br. Jorg Aufdermauer.

1 Germania 27, 1943, 20ff.; 30, 1952, 38ff.; 35, 1957, 224ff.

2 Jahrb. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 40, 1949, 232ff.

3 W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden (1940) 25 ff.


