
Johanna Banck Burgess: Hochdorf IV, Die Textilfunde aus dem spathall- 

stattzeitlichen Fiirstengrab von Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigs

burg) und weitere Grabtextilien aus hallstatt- und latenezeitlichen KuL 

turgruppen. Mit Beitragen von Lise Reeder Knudsen, Karlheinz Mann, Penelope 

Walton Rogers und Werner Hubner. Forschungen und Berichte zur Vor- und Fruhge- 

schichte in Baden-Wurttemberg 70. Herausgegeben vom Landesdenkmalamt Baden- 

Wurttemberg. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart iggg. 292 Seiten mit 70 Abbildungen. 

34 Tafeln. 2 Beilagen.

Der vorliegende Band erschien 1999 als dritte Monographic in Auswertung des in Fach- 

kreisen fiber die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gewordenen Grabhrigels eines 

hallstattzeitlichen Fiirsten, der in der Mitte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts in einer 

aufwendig ausgestatteten Grabkammer beigesetzt worden war. Zuvor batten bereits 

Udelgard Korber-Grohne und Hans-Jorg Krister Die Tier- und Pflanzenreste (Hochdorf I, 

erschieneni985) sowie Dirk Krausse Das Trink- und Speiseservice (Hochdorf III, erschie- 

nen 1999) des Grabes in Monographien vorgelegt Die Bearbeitung der unter dem Grabhii- 

gel liegenden jungsteinzeitlichen Siedlung hatte Erwin Keefer in Band II tibernommen.

Die Archaologin Johannna Bank-Burgess gilt in Fachkreisen als Spezialistin fur archao- 

logische Textilien. Seit 1996 im Vorstand des Nordeuropaischen Symposiums fur archao- 

logische Textilien (NESAT), iibernahm sie - und allein das weist sie als kompetente Textil- 

kennerin aus - auch die NESAT-Bibliothek. In diesem Band legt sie ihre Dissertation vor.

Einem Vorwort des Ausgrabers, Jorg Biel, folgen nach der Einleitung die Forschungsge- 

schichte und die Zielsetzung der Arbeit (I.). Auf 69 Seiten behandelt die Verf. in zwei Haupt- 

kapiteln (II./III.) Grabtextilien aus hallstatt- und latenezeitlichen Kulturgruppen - unter 

Hinzuziehung von Funden aus Norddeutschland, Schlesien, Italien und Griechenland.

Das anschlieEende Kapitel ist den Textilfunden aus dem Fiirstengrab von Eberdingen- 

Hochdorf (33 Seiten) gewidmet. Der Zusammenfassung (IV.) schlieht sich ein 113-seiti- 

ges Kapitel (V.) unter der Uberschrift Kataloge und naturwissenschaftliche Untersu- 

chungen an, gefolgt von Glossar (VI.), Literaturverzeichnis (VII.) und ausfuhrlichem, 

teilweise farbigem Tafelteil (VIII.).

Bereits zu Beginn (S. 12) wird der wissenschaftliche Wert dieser Textilien durch fol- 

gende Worte deutlich: »Die Faszination, die von den Gewebefunden ausgeht, liegt nicht 

allein in ihrer meisterhaften Herstellungstechnik und ihrem Musterreichtum. Aufgrund 

der Auswertung ... ergaben sich auch Hinweise auf ihre Funktion und Bedeutung im 

Grabkontext.« Entsprechend ist auch das Ziel der Arbeit formuliert. Hier »... soil unter- 

sucht werden, wozu Textilien im Grabzusammenhang verwendet wurden und ob sie 

mbglicherweise Bestandteil von Grabsitten waren. ... Die neuen Forschungsergebnisse 

sollen Ansatzpunkte bieten, um Textilien zukiinftig verstarkt bei einer archaologischen 

Gesamtinterpretation, wie die der Grabkultur der friihen Kelten, einzubinden.« (S. r6).

Neu ist in dieser Arbeit im Gegensatz zu vorhergehenden, die das Augenmerk fast nur 

auf textiltechnische Merkmale richteten, die dariiber hinaus gehende Recherche zur 

Funktion dieser Textilstiicke im Grab.

Im Kapitel »Untersuchungsmethoden« (S. 17) beklagt die Verf. das relativ haufige 

Fehlen der Befundangaben bei den vor ihr im Katalog erfahten und bewerteten 538 Fun-
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den aus 364 Grabern. Dennoch ist zu erfahren, daft Gewebe in Grabkammern als Wand 

behange und Bodenbelage, haufiger jedoch zum Abdecken und Einhullen der Beigaben, 

mitunter auch des Leichenbrandes, ferner zum Abdecken der Urne verwendet wurden. 

Angaben zum Bedecken des Toten oder Hinweise auf Bekleidungsstticke seien hingegen 

seltener genannt. »Die Sitte, Beigaben verpackt1 ins Grab zu legen, ist gleichermahen in 

Kbrper- und Brandbestattungen zu beobachten.« (S. 18). Die Haufigkeit der Textilerhal- 

tung wird erst ab der jungeren Hallstatt- und friihen Latenezeit durch die Intensitat der 

Metallbeigaben im Kontext mit konservierenden Metallsalzen ermbglicht. Neben Gewe- 

ben finden Geflechte, auch aus Rinde und Bast oder deren Kombinationen Anwendung. 

Mehrfach betont die Verf. die offenbar rituelle Bedeutung des oftmals mehrschichtigen 

Verhiillens gerade auch der statustrachtigen Ausstattungsstiicke wie Wagen, Metallge- 

schirr etc. in Fiirstengrabern dieses Zeithorizontes. Das fuhrt fur sie zu der Uberlegung: 

»Fiir die Presentation der Beigaben wahrend der Trauerfeierlichkeiten und nach dem 

Schlieren der Grabkammer scheinen jedoch vollig andere Regeln mahgeblich gewesen 

zu sein.« (S. 29). Als Deutungsversuch bietet sie das Loslbsen von den bisherigen Macht- 

verhaltnissen an - der Weg fur die Nachfolge ware frei - zumal der Tote von Eberdingen- 

Hochdorf ebenfalls mehrlagig umhullt und somit seine prachtige, z.T. sekundar zer- 

stbrte Ausstattung verdeckt war.

Im Abschnitt Fundauswertung (S. 32ff.) erfahrt der Lesende regionale Besonderhei- 

ten. (Der Schreibfehler Ripsdorf-Stufe der vorrbmischen Eisenzeit in Norddeutschland 

auf S. 33 hat im Textilkontext bereits den Wert eines Bonmots.) Textiltechnisch Unkun- 

dige erwartet auf den Folgeseiten eine Vielzahl von Fachbegriffen, die im Glossar oder 

erst im Abschnitt Gemusterte Gewebe - Aspekte zur historischen Entwicklung der Textil- 

techniken in Mittel- und Siideuropa ab S-52ff., dann aber ausfiihrlich, fur jedermann 

verstandlich und mit vielen z. T. farbigen Abbildungen erlautert werden.

Fur das Verbreitungsgebiet der Jastorfkultur sind schleierartige Gewebe in Leinwand- 

bindung wohl als eine Art Totentuch nachzuweisen, im Nordwesten Mitteleuropas sind 

gehauft Garn- oder Zwirngewebe vorhanden. Die Hunsriick-Eifelkultur ist durch Gleich- 

gratkbper in Garn oder Zwirn vertreten. Baden-Wiirttemberg dominiert durch die Fiirsten- 

graber mit Gleichgratkbper verschiedener Webdichten, Spinnrichtungsmusterungen 

und Farbgebungen. In Frankreich ist der grohe Kombinationsreichtum der Fadenbe- 

schaffenheit auffallend, wahrend in der Schweiz die hallstattzeitlichen Gewebe kbper- 

bindig sind und die latenezeitlichen in Leinwandbindung hergestellt wurden. Thiiringen, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schlesien haben nur ein geringes Fundaufkommen und 

steuern feine bis grobere Leinwandbindungen aus Wolle oder Pflanzenfasern bei. In 

Bayern sind leinwandbindige Wollgewebe und Gleichgratkbper aufgetreten. Es schliehen 

sich Ausfiihrungen uber Osterreich, Tschechien und Slowakei (auf S.43 Abb. 24; 25 

anstatt 25; 26), Slowenien, Italien und Griechenland an.

Die nachfolgenden Abschnitte arbeiten die chronologische und regionale Tiefe der 

Gewebe ab dem Neolithikum heraus. Es ist zu erfahren, dab die Textilfunde des West- 

hallstattkreises aus der Zeit des Ubergangs Ha D/Lt A und Lt A eine Fortsetzung der hall

stattzeitlichen Textiltradition erkennen lassen und der mitteleuropaische Raum von den 

Regionen des siidwestlichen, stidlichen und bstlichen Mitteleuropa beeinfluht worden 

ist. Jedoch zeigen Textilien aus mittel- und spatlatenezeitlichen Grabern eine wesentlich
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geringere Qualitat als die hervorragenden Erzeugnisse der Textilkunst der Spathallstatt- 

und Frtihlatenezeit.

Auch sollen einige Aussagen zu den Textiltechniken zitiert werden, um Interpreta- 

tionsgrenzen aufzuzeigen. Fur eine Systematisierung »dieser herstellungstechnischen 

Traditionen ist eine genaue und einheitliche terminologische Ansprache der gemuster- 

ten Gewebe notwendig. ... Die Struktur archaologischer Textilien kann beschrieben wer

den, wahrend eine genauere Benennung des Herstellungsverfahrens nicht mbglich ist.« 

(S. 52). Auch hat sich falschlicherweise eine Fehlbestimmung eingebiirgert, der die Verf. 

S. 65 widerspricht: »Bei prahistorischen Geweben wurden wahrend der Stoffbildung 

zusatzliche Elemente, wie Musterfaden, eingearbeitet. Techniken, mit denen Gewebe 

nach ihrer Fertigstellung verziert wurden, wie das Sticken, waren nicht gebrauchlich. 

Gewebe dienten nicht als Verzierungstrager.«

Eingebunden in den Abschnitt Brettchenweberei werden neben einigen weiteren 

Funden die brettchengewebten Bander aus Eberdingen-Hochdorf vorgestellt und ihre 

Webung einschliehlich Webanleitung zur Nachfertigung erlautert mit einem Beitrag 

zum Entschliisseln der Musterung von Lise Raeder Knudsen. Daran schliehen sich Aus- 

fiihrungen zu Hanfbastgeweben des Grabes an. Den Farbstoffen der Grabtextilien, rot 

der Schildlaus Kermes vermilio vom Grabtuch, und blau, vermutlich aus eigener Herstel- 

lung, - auch in der frtihlatenezeitlichen Siedlung Eberdingen-Hochdorf sind Pflanzen- 

reste von Waid belegt- ist der Folgeabschnitt gewidmet. Farb- und Materialanalysen 

weiterer organischer Substanzen, z. B. Leder oder Seide, werden im Abschnitt V. 3. 

Naturwissenschaftliche Untersuchungen durch mehrere Co-Autoren (Karlheinz Mann, 

Penelope Walton Rogers und Werner Hiibner) nochmals aufgegriffen und erlautert.

Die vorangestellten ausfiihrlichen Abhandlungen ermbglichen nun in Kapitel III. eine 

Aus- und Bewertung aller Textilfunde aus dem Fiirstengrab. »Der Tote lag, von Tuchern 

umhullt, auf einer aufwendig gepolsterten Bronzeliege. Die Grabkammerwande und der 

Boden waren mit Textilien verhangt bzw. bedeckt; uber dem Bronzekessel hingen kost- 

bare Textilien.« Auch der Wagen mit dem Bronzegeschirr war mehrlagig in Stoffe einge- 

hiillt. »Die Ausdehnung einer erkennbaren Gewebestruktur betrug bis auf die Hanfbastge- 

webe selten mehr als einen Quadratzentimeter, hauhg nur wenige Quadratmillimeter.« 

(S.91). Dem Erlautern der methodischen Vorgehensweise folgen die Befundbeschrei- 

bungen, in deren Resultat festzuhalten ist: Die Kammer enthielt eine Fiille feinster 

Stoffe in rot und blau als einfarbige Tticher oder kombiniert in gemusterten Kdpergewe- 

ben, mit anderen Farben oder musterbildenden Webtechniken. »Die Bronzeliege war 

mit einer mehrschichtigen Polsterung bedeckt.... Zuunterst lagen zwei Hanfbastgewebe, 

darauf ein matratzenartiges Polsterelement ... aus zwei Hanfbastgeweben, zwischen 

denen eine Polstermasse aus Dachshaaren und Pflanzenteilen lag. Ein vergleichbares 

Polsterelement bedeckte die Riicklehne. Der Kopfbereich war durch zusatzliche Polster 

erhdht...« (S. 100). Der Tote war vollkommen in einen mittelfeinen ungefarbten Wollko- 

per gehiillt. Als Umhullung konnten ferner zwei Tticher, ein rotes Grabtuch und ein 

blaurot-kariertes, beide Kdpergewebe, identihziert werden, jeweils verziert mit zumin- 

dest einer breiten Brettchenwebborte. Hinzu kommt ein weiteres, kleineres kariertes 

Tuch, dessen Spinnrichtungsmusterung beide unterscheidet. »Was der Tote unmittelbar 

am Kbrper trug, konnte nicht mehr ermittelt werden.« (S. 103). Die Abdeckung des Kes

sels wird aus mindestens drei Geweben in Koperbindung mit Brettchenborten in »einzig-
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artigem Musterreichtum« bestehend beschrieben. Der Wagen war bei der Grablegung mit 

einem groben Gewebe abgedeckt worden; zuvor jedoch einzelne Wagenteile mit einem 

mittelfeinen Gleichgratkdper umwickelt. Das Brettchengewebe von der Kline bestand aus 

Dachshaar und Hanfbast. Beim Kessel waren drei brettchengewebte Bander, am Wagen 

hatte sich ein Band mit Rautenmusterung erhalten, und der Wandbehang war mit zwei 

unterschiedlich gemusterten Brettchenborten besetzt. Der Zustand von Wandbehang 

und Bodenbelag gestattet Riickschlfisse auf eine eilige Einrichtung der Grabkammer.

Eine Klapptafel zum Wandbehang und Beilage 1 (Schnitte durch Polsterauflage der 

Kline) verdeutlichen die Befundsituation der besprochenen Textilreste. Allerdings ware 

auf Beilage 1 die Blickrichtung der Schnitte wiinschenswert und bereits durch Drehung 

der Lageskizze um 90° eindeutig erkennbar. Dafiir entschadigt die farbig gehaltene Bei

lage 2, eine schematische Rekonstruktion der Textilien auf der Bronzeliege, dem Kessel 

und von der Wand.

»Die Textilausstattung der Grabkammer zeigt beziiglich der Feinheit, Farbe, Muste- 

rung und Herstellungstechnik ein einheitliches Bild, das durch fein abgestimmte Varian- 

ten zum facettenreichen Spiegelbild eines hochstehenden Handwerks wird.« (S. 124). 

Die einheimische Textiltradition erfahrt dabei eine Bereicherung aus den siidlichen 

Hochkulturen, was durch entsprechende Befunde gestfitzt wird. Farbanalysen der Grab- 

funde belegen die Farbetechnik mit Beizen- und Kupenfarbstoffen seit der Hallstattzeit 

und die Einfuhr des roten Farbstoffs der Schildlaus. Die Verf. sieht den Wirkungsbe- 

reich des Toten in Handel und Produktion wertvoller Textilien, prasentiert im Reichtum 

der Grabausstattung einer Oberschicht mit weitreichenden Kontakten.

Neben der subtilen Beschreibung und nachvollziehbaren Funktionsanalyse der Grab- 

textilien ist es der Verf. gelungen, eine Darstellung der Grabausstattung zu geben, erganzt 

um Uberlegungen zum Bestattungsritual und zur Wertung des Toten. Es ist ihren Worten 

beizupflichten: »Anhand einer Fund- und Befundauswertung dieser und weiterer Funde 

konnte aufgezeigt werden, daE Grabtextilien wesentlich dazu beitragen kbnnen, das Wis- 

sen fiber die keltischen Grabsitten und damit die keltische Kultur zu erweitern.« (S. 129).

Archaologische Arbeiten uber Textilfunde sind rar. Sie erfordern fundiertes Wissen 

in mindestens zwei Fachgebieten: Archaologie und Textiltechnik. J. Banck-Burgess ist 

eine dieser wenigen Spezialistinnen. Auf verstandliche Weise erlautert sie die verschie- 

denen Arten der Verspinnung und Webung, gibt aber zugleich einen historischen, funk- 

tionalen und methodischen Uberblick fiir Archaologen/-innen fiber das textile Fund- 

spektrum der Hallstatt- und weite Bereiche der Latenezeit. Die Arbeit entmystifiziert 

damit die auch vielen Archaologen und Archaologinnen bislang verschlossene textile 

Fachterminologie und ist gleichwohl eine Fundgrube fur Spezialisten historischer Textil- 

techniken wie auch fiir textiltechnisch interessierte Laien.

Rosemarie Leineweber, Halle (Saale)

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 88 / 2004


