
171

Der romische Grabhiigel von Siesbach, Kreis Birkenfeld*

von

ANGELIKA ABEGG

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172

A. Die Lage des Hiigels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

B. Forschungsgeschichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176

C. Die Ausgrabung 1976/1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

II. Die Gruben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180

A. Beschreibung der Gruben 1, 2/3 und 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180

B. Die Funde aus den Gruben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180

1. Zur Aufnahme und Beschreibung der Keramik. . . . . . . . . . . . . . . . .  181

2. Bemerkungen zur Keramik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182

a) Die unverzierte Terrra Sigillata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182

b) Die Topferstempel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188

c) Relief sigillata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194

d) Teller mit Goldglimmeruberzug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

e) „Schwarzfirnisware". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196

f) Braunrot engobierte Teller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197

g) „Honigtbpfe". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199

h) Kriige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199

i) Amphoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201

j) Rauhwandige Ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

k) Handgemachte Ware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205

3. Die Glaser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206

4. Die Metallfunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210

5. Die Knochenartefakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211

6. Die Perlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214

C. Die Auswertung der Grubeninventare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

1. Das GefaBspektrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

2. Gefafizerschlagung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218

3. Organische Reste und deren Interpretation. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221

4. Funktion, Bezeichnung und Definition der Gruben. . . . . . . . . . . . . .  223

III. Die Streufunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225

IV. Datierung. . . . . . . . . .   226

V. Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321

VI. Verzeichnis der abgekiirzt zitierten Literatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232

VII. Katalog der Gruben und Streufunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234

VIII. Tafeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257

’Die vorliegende Arbeit lag im Wintersemester 1987/88 als schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Grades eines 

Magister Artium der Philosophischen Fakultat der Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel vor. Zeichnungen: 

A. Abegg, H. Backes, F.-J. Dewaid, H. Oberbeck u. Chr. Sturm.

Trierer Zeitschrift 52, 1989, 171-278



172 Angelika Abegg

I. EINLEITUNG

Aufgabe dieser Arbeit soli es sein, die in den Jahren 1976 und 1977 im Hugel von 

Siesbach geborgenen Funde in Form eines Kataloges vorzulegen und einer weiterfiihren- 

den Analyse zu unterziehen.

Behandelt werden die GefaBkeramik, die Glasfunde, die Metallobjekte sowie die Kno- 

chenartefakte und die Perlen. Die bei der Grabung zutage gekommenen zahlreichen 

Teile der Grabarchitektur - die Skulpturenfragmente, Inschriftenreste und Bauteile - 

werden nicht bearbeitet. Eine gesonderte Vorlage ist vorgesehen.

Ausgehend von der Aufnahme und Beschreibung der einzelnen Fundgattungen soil eine 

Typologie der Funde erstellt werden. Insbesondere die Zusammensetzung des Keramik- 

komplexes soil geklart werden, da die Keramik den wichtigsten chronologischen 

Anhaltspunkt fur die Datierung des Befundes gibt.

Umfassende Bearbeitungen kaiserzeitlicher Grabkeramik sind im Gegensatz zur Vorlage 

der Keramik aus rbmischen Siedlungen, hier in erster Linie der Kastelle, sei ten. Eine 

Untersuchung und Vorlage des geschlossenen Fundes von Siesbach mit seinen verschie- 

denen Warenarten kann daher eine Erganzung fur die Keramiktypologie des 2. Jahrhun- 

derts bieten. Dariiber hinaus sollen die Aspekte des Totenbrauch turns, die in direktem 

Zusammenhang mit den hier zu behandelnden Funden stehen, diskutiert werden.

A. Die Lage des Hiigels

Im stidlichen Hunsriick am Rand des Hochwaldes, ungefahr 10 km nordnordbstlich der 

Kreisstadt Birkenfeld, liegt an der Vereinigung der beiden Siesbachquellbache das Dorf 

Siesbach (Abb. 1).

Knapp 2 km nordwestlich der Ortsmitte von Siesbach, noch zur Gemarkung Siesbach 

gehbrig, befindet sich der rbmerzeitliche Grabhiigel1 (Abb. 2, 1). Der Hugel erhebt sich 

auf einer hochgelegenen, ebenen Flache des Waldbezirkes „Kipp", der von dem Aubach, 

der Strafie von Leisel nach Kirschweiler und der von ihr abzweigenden Strafie nach 

Siesbach begrenzt wird. Wahrend die erhbht liegende „Kipp" trockenen Boden hat, 

weist der niedriger liegende, von mehreren kleinen Wasseradern durchzogene Waldbe- 

zirk „Strudt", der die „Kipp" umgibt, feuchten Boden auf. Etwa 200 m stidbstlich der auf 

dem Mefitischblatt mit Strudtchaussee2 bezeichneten Strafie liegt der Erdhiigel heute auf 

einer kleinen Lichtung. Das Gelande erreicht hier eine Hbhe von 490 m ii.N.N. und fallt 

sanft nach Siidosten ab.

Der Flurname „Kipp" bezieht sich mbglicherweise auf die Form des Gelandes, also eine 

Kuppe oder einen Berg3. Er kbnnte sich aber auch etymologisch vom althochdeutschen 

Wort „kipfa" ableiten, das Spitze bedeutet4. Kipfa wiederum hat seinen Ursprung im 

lateinischen Wort cippus, das eine freistehende Saule auf einem Grab meint. Offer findet 

sich auch die Flurbezeichnung „Kellerchen"5. Bereits im Jahre 1651 wird die Stelle in

' Mtbl. 6209 Idar-Oberstein: r 87300, h 11860.

2 Das genaue Alter dieser Strafientrasse kann nicht angegeben werden. Back 1893 spricht davon, dais sie in neuerer 

Zeit angelegt wurde, vgl. Back 1893, 101 Anm. 1.

3 H. Klar, Flurnamen und ihre Deutung. Mitt. Ver. Heimatkde. Birkenfeld 9, 1935, 7.

1 A. Gotze (Hrsg.), Triibners Deutsches Worterbuch 4 (Berlin 1943) 147.

5 Baldes u. Behrens 1914, 111.
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Abb. 1 Lage des Grabhiigels bei Siesbach, Kr. Birkenfeld.
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einem Amtsprotokoll mil „Keller" bezeichnet6. Diese Bezeichnung und die spatere 

Benennung „Kellerchen" sind vielleicht auf damals noch sichtbare Mauerreste zuriickzu- 

fiihren. Im Dorf ging aber auch noch eine Sage um, nach der sich unter dem Hugel ein 

Keller befande, in dem Wein lagere7.

Abb. 2 Rbmerzeitliche Fundstellen in der Umgebung von Siesbach, Kr. Birkenfeld. 1 Siesbach „Kipp", 

Grabhiigel; 2 Siesbach „Kipp", Gebaude und Strafie; 3 Mackenrodt „Unter der Steinasch", 

Grab; 4 Siesbach „Panelsberg", Grab; 5 Schwollen „Auf der Heide", Grab; 6 Leisel „Hof 

Heiligenbbsch", Villa Rustica; 7 Siesbach „Welchenbachsheck", Grab; 8 Siesbach „Welchen- 

bachsheck", Einzelfunde.

II Verlauf der romischen Strafie nach Back 1893;

• • Verlauf der Provinzgrenze nach Baldes 1923.

6 Veeck 1984, 160.

7 Veeck 1984, 16.
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Das Grundgestein der Siesbacher Gemarkung ist hauptsachlich Hunsriickschiefer, im 

Nordwesten findet sich dariiber hinaus etwas quarzitischer Gehangeschutt8. Der Siiden 

ist bestimmt durch unteres Rotliegendes mit grauen Quarzitkonglomeraten, Sandsteinen 

und Schiefertonen.

Die grbfiere siidwestliche Halfte des Birkenfelder Landes gehbrte zur Zeit des Romischen 

Reiches zur Provinz Gallia Belgica, das nordostliche Kreisgebiet zur Provinz Germania 

Superior. Der bstlich des Dorfes Siesbach vorbeifliefiende und bei Enzweiler in die Nahe 

miindende Siesbach soli einen Abschnitt der Grenze zwischen beiden Provinzen gebildet 

haben9 (Abb. 2). Es gibt jedoch keine eindeutigen Belege fur die Funktion des Siesbaches 

als Grenzbach. In spaterer Zeit trennte er die Erzbistiimer Trier und Mainz voneinander. 

Das Birkenfelder Land wurde von keiner der romischen Hauptverbindungsstrafien 

beriihrt. Zwischen den beiden Hauptstrafien Trier-Bingen-Mainz und Metz-Mainz sind 

jedoch mehrere Querverbindungen gesichert. Die nordlichste dieser Verbindungen 

fiihrte von Belginum (Wederath) uber Sulzbach nach Kirnsulzbach. Im Siiden verlief eine 

Strafie von Thalfang tiber Borfink, Schmidberger Eck nach Nohen. Dazwischen soil es 

eine Strafienverbindung von Allenbach fiber den Hohenzug zwischen dem Siesbach und 

dem Schwollbach zur Nahe bei Sonnenberg gegeben haben10 (Abb. 2).

In der Umgebung des Hiigels liegen weitere archaologische Fundstellen.

Bekannt ist vor allem das friihlatenezeitliche Adelsgrab, das vom Birkenfelder Alter- 

tumsverein im Wald „Ameis" zwischen Siesbach und Leisel 1845 ausgegraben wurde11. 

Mit der 6 km weiter nbrdlich liegenden Burganlage auf dem Ringskopf bei Allenbach12 ist 

im Gebiet von Siesbach und Allenbach ein friihkeltisches Siedlungszentrum fafibar.

Bei den rbmerzeitlichen Fundstellen handelt es sich hauptsachlich um Altfunde. 

Dementsprechend sind die in der Literatur gemachten Angaben haufig ungenau, so dad 

bei einigen Befunden auf eine Datierung verzichtet werden mudte13.

Ungefahr 1 km bstlich des Hiigels von Siesbach kam eine Steinkiste mit einer Urne 

zutage. In der Literatur ist die Fundstelle unter der Bezeichnung Mackenrodt „Unter der 

Steinasch" zu finden14 (Abb. 2, 3).

Siidlich von Siesbach am Panelsberg15 wurde ein Trevererbrandgrab mit Grabstele 

entdeckt (Abb. 2, 4). Das durch eine Steinplatte abgedeckte Grab enthielt neben der Urne 

vier weitere Keramikgefade.

8 Veeck 1984, 22.

’ Baldes 1923, 19.

10 Back 1893, 73 u. 98.

11 Siesbach Hugel 1, Durchm. etwa 25 m und 2,50 m Hohe, Korperbestattung in holzerner Grabkammer mit 

Schwertteilen, Lanzenspitze, Bronzegurtelring und Bronzeschnabelkanne. Zusammenfassend s. A. Haffner, Die 

westliche Hunsriick-Eifel- Kultur. Rom.-Germ. Forsch. 36 (Berlin 1976) 204-205, Abb. 49, Taf. 8, 9-12; 152-153.

12 W. Dehn, H. Eiden u. W. Kimmig, Der Ringskopf bei Allenbach. Trierer Zeitschr. 12, 1937, 1-43.

13 Der Verfasserin war es leider nicht moglich die betreffenden Funde zu sichten. Dennoch soli wenigstens eine kurze 

Vorstellung erfolgen, um das romerzeitliche archaologische Umfeld von Siesbach zu charakterisieren.

14 Baldes u. Behrens 1914, 105.

15 F. Back, Birkenfeld. Romisches Grab bei Siesbach. Westdt. Zeitschr. 16, Korrbl. 6 u. 7, 1897, Sp. 113. - Baldes u. 

Behrens 1914, 84 u. 112.
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Westlich der vorgeschichtlichen Grabhiigel bei Siesbach „Welchenbachsheck" barg man 

eine Steinkiste mit einer Urne16 (Abb. 2, 7).

In der Nahe dieser Fundstelle, in siidwestlicher Richtung, warden romische Miinzen 

aufgelesen17 (Abb. 2, 8).

Ein weiteres Brandgrab lag nordnordbstlich von Schwollen in der Flur „Auf der Heide"18 

(Abb. 2, 5). In der Steinkiste mit Deckel befanden sich ein Henkelkrug, ein „Schwarzfir- 

nisbecher" und ein glattwandiger Becher sowie Knochen- und Aschenreste. In unmittel- 

barer Nahe der Steinkiste lag ein vierseitig behauener Sandstein. Zwischen der Kiste und 

diesem Stein fanden sich Scherben von drei weiteren Gefafien. Das Grab gehort nach 

Technik und Form der Gefafie wahrscheinlich in die erste Halfte des 2. Jahrhunderts. 

Auf einer Anhbhe westlich des Dorfes Leisel wurde unter der Kirche Heiligenbosch die 

Badeanlage einer Villa Rustica ergraben19 (Abb. 2, 6). Der Bau wurde in spatrbmischer 

Zeit verkleinert.

Dieses sparliche Bild der rbmerzeitlichen Besiedlung in der unmittelbaren Umgebung 

des Siesbacher Hiigels ist abhangig von der Fundiiberlieferung. Die ausgedehnte Bewal- 

dung der Hochwaldregion erschwert und verhindert in vielen Fallen die Entdeckung 

archaologischer Fundstellen. Systematische Begehungen des Gelandes, um weitere 

Fundplatze aufzufinden, sind ebenfalls nicht durchgeftihrt worden.

B. Forschungsgeschichte

Die friiheste Nachricht tiber den Siesbacher Grabhiigel liegt aus dem Jahre 1651 vor20. In 

einem Amtsprotokoll heifit es, dafi „ufm Keller bei Sefibach Obersteiner Schtitzen 

Dachse ausgegraben haben". Uber vielleicht bei diesen Grabungen gemachte Funde ist 

jedoch nichts bekannt.

Erste Untersuchungen des Grabhiigels fanden Mitte des 19. Jahrhunderts statt. Etwa 

14 Tage nach der Griindung des Vereines fur Altertumskunde, dem jetzigen Verein ftir 

Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld, am 17. Juli 1843, wurde durch den Hugel ein von 

Norden nach Siiden verlaufender Grabungsschnitt gelegt, der eine Breite von 3 bis 4 m 

aufwies21. Die Ausgrabung fand unter der Leitung von Peter Wohlstadt und Dr. Friedrich 

Christoph Upmann statt22. Grabungsverlauf und Ergebnisse sind in einem kurzen 

Bericht nebst einer kleinen Skizze im Grabungstagebuch des Dr. Upmann iiberliefert23. 

Erkannt wurde bereits damals eine Ringmauer. Im Zentrum des Hiigels befand sich eine 

„Hohle"24, in deren Nahe ein behauener Sandstein lag. Hinzu kamen an Funden weitere

16 Baldes u. Behrens 1914, 111.

17 Baldes u. Behrens 1914. - Baldes 1923, 378.

18 H. Baldes, Birkenfeld. Romisches Grab bei Schwollen. Westdt. Zeitschr. 22, Korrbl. 1 u. 2, 1903, Sp. 4-7. - Baldes u. 

Behrens 1914, 83-84 u. 111.

19 Baldes u. Behrens 1914, 84 u. 104. - H. Cuppers, Eine romerzeitliche Villa und Badeanlage in Heiligenbosch. Mitt. 

Ver. Heimatkde. Birkenfeld 28, 1965, 2-5. - Jahresbericht des Staatlichen Amtes fur Vor- und Friihgeschichte im 

Regierungsbezirk Trier und im Kreis Birkenfeld fur die Jahre 1970 - 1971/72. Trierer Zeitschr. 35, 1972, 312.

20 Veeck 1984, 160.

21 Baldes u. Behrens 1914, 4 u. 11.

22 Peter Wohlstadt (1768-1851) war Postdirektor in Oppenheim, Forstbeamter in Trier und Birkenfeld und von 1813 bis 

1840 Biirgermeister in Leisel. Dr. Friedrich Christoph Upmann (gest. 1880) war als Landesphysikus tatig. Beide 

waren Mitbegriinder und Vereinsvorsitzende des am 17. Juli 1843 entstandenen Vereins ftir Altertumskunde im 

Furstentum Birkenfeld.

23 Baldes u. Behrens 1914, 4.
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bearbeitete Sandsteinfragmente, Keramikscherben, eiserne Nagel in grofier Anzahl und 

Holzkohle sowie „Branderde"24 25. Die Funde der Grabung 1843 sind leider verschollen. Die 

Ausgraber deuteten den Befund als die Reste eines rbmischen Gebaudes. Erwahnt wird 

auch, dafi bereits „seit einigen Jahren" die Einwohner von Siesbach aus dem Bereich der 

ringfbrmig verlaufenden Mauer Steine zum Bauen holen. Ansonsten sei der Hiigel 

jedoch unversehrt gewesen.

Seine nachste Erwahnung findet der Grabhiigel 1893 in einer Beschreibung der rbmi

schen Gelandedenkmaler im Gebiet der oberen Nahe26. Neben einer topographischen 

Beschreibung wird besonders die offenbar kiinstliche Aufschiittung des Hiigels hervor- 

gehoben. Allerdings wird die Erhebung, wie im 19. Jahrhundert iiblich, als „Warte" 

angesprochen.

Bei einer 1936 durchgefiihrten Begehung machte der Hiigel dann bereits, abgesehen von 

dem alten Grabungsschnitt, einen stark zerwiihlten Eindruck, was auf Raubgraber und 

Fuchsbauten zuriickzufiihren war27.

Nach einer zweiwbchigen Sondierungsgrabung im Jahre 1976 wurde der Hiigel 1977 

vollstandig freigelegt28.

C. Die Ausgrabung 1976/1977

Die fortschreitende Zerstbrung des Grabhiigels durch Raubgraber und Tierbauten 

machte im Herbst 1976 eine erste Grabung notwendig, um Erkenntnisse tiber die Art der 

Anlage zu gewinnen29. Zunachst wurde der alte Nord-Siid-Schnitt nachgegraben, 

anschlieBend an der Ost- und Westseite je ein kleiner Suchschnitt angelegt. Dabei wurde 

im Norden und Osten der Ausbruchgraben der Ringmauer in situ freigelegt. 1977 konnte 

der Hiigel dann eingehend untersucht werden30. Die Grabungsergebnisse seien im 

folgenden zusammenfassend dargestellt.

Der Grabhiigel wies einen Durchmesser von 34 m bis 35 m auf und war noch ca. 3,20 m 

hoch (Taf. 1 u. Abb. 3). Die urspriingliche Hbhe diirfte unter Beriicksichtigung der durch 

Niederschlage abgespiilten Erdmassen 4 bis 5 m betragen haben.

24 Vermutlich handelt es sich hier um die in der Hiigelmitte gelegene Fundamentgrube, s. unter C. Die Ausgrabung 

1976/1977.

25 Dies ist wohl mit Holzkohle versetztes Sediment Oder verziegeltes Erdreich.

26 Back 1893, 99 f.

27 Begehung am 6. Juli 1936 durch H. Eiden.

28 Jahresbericht des Staatlichen Amtes fur Vor- und Friihgeschichte im Regierungsbezirk Trier und im Kreis Birkenfeld 

fur die Jahre 1974-1977. Trierer Zeitschr. 40/41, 1977/78, 382 u. 437. - A. Haffner, Die Ausgrabung eines rbmischen 

Grabhiigels bei Siesbach im Kreis Birkenfeld. Kurtrierisches Jahrb. 18, 1978, 197-204. - Ders., Bericht fiber die 

Tatigkeit des Rheinischen Landesmuseums Trier im Kreis Birkenfeld 1980. Mitt. Ver. Heimatkde. Birkenfeld 55, 

1981, 62. - Ders., Der romische Grabhiigel "Kipp" bei Siesbach im Hunsriick. In: Die Romer an Mosel und Saar. 

Zeugnisse der Rbmerzeit in Lothringen, in Luxemburg, im Raum Trier und im Saarland (Mainz 1983) 170-175.

29 Vom 10.11. bis zum 26.11.1976 Orientierungsgrabung des Rheinischen Landesmuseums Trier unter wissenschaftli- 

cher Leitung von R. Schindler. Die brtliche Grabungsleitung hatte H. Oberbeck.

30 Die Grabung wurde in zwei Kampagnen durchgefiihrt (6.6. bis 15.7.1977 und 12.9. bis 18.11.1977). Die wissenschaft- 

liche Leitung hatte A. Haffner, Kiel, damals Trier, die technische Leitung H. Oberbeck.
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Eingefafit wurde die Erdaufschtittung durch eine 21 m im Durchmesser messende 

Ringmauer. Der vollstandige Verlauf dieser Mauer ist durch die Fundamentierung 

gesichert. Der Fundamentgraben ist in den anstehenden Boden eingetieft, die Graben- 

breite betragt durchschnittlich 1 m. Das Fundament der Mauer besteht aus einer 

Packlage aus Schieferquarz, der in Lette gepackt ist. Die Starke der Packlage ist unter- 

schiedlich. Dies ist durch die variierende Dicke der aufliegenden Quader bedingt, die auf 

ihrer Oberseite eine 1 cm bis 2 cm machtige, festgeprefite Letteschicht aufwiesen, die als 

Mbrtel diente. Die grob behauenen Quader haben eine Lange von 0,60 m bis 2,00 m, eine 

Breite von 0,75 m bis 0,90 m und eine Hbhe von 0,31 m bis 0,50 m. Viele der Quader 

waren bis zur halben Quaderhohe bruchrauh, ein Hinweis darauf, dafi nur der obere 

Quaderteil sichtbar war. Um einen regelmafiigen aufieren Verlauf zu erreichen, wurden 

die verschiedenen Quaderbreiten zum Kreisinnern hin ausgeglichen. Insgesamt wurden 

noch 21 Quader in situ gefunden, von denen einige leicht aus ihrer urspriinglichen Lage 

verschoben waren. Sie lagen bis auf drei Ausnahmen alle auf der westlichen Halfte der 

Grabungsflache. Auf den Quadern befanden sich halbwalzenfbrmige Abdecksteine aus 

Konglomerat. Die grob gepickten und teilweise beschadigten Halbwalzen wiesen Lan- 

gen zwischen 0,60 m und 1,0 m auf.

Die Ringmauer war von einer quadratisch verlaufenden Mauer von 24,5 m Seitenlange 

umgeben. Diese Viereckmauer konnte nur noch auf der Nord-, Ost- und Westseite 

teilweise in situ beobachtet werden. Ihr weiterer Verlauf ist wiederum durch die 

Packlage des Fundamentes gesichert. Insgesamt wurden noch zwblf Quader festgestellt. 

Ihre Lange betragt 0,83 m bis 1,30 m, die Breite 0,58 m bis 0,65 m und die Hohe 0,41 m bis 

0,46 m. Der Maueraufbau entspricht dem der kreisfbrmigen Mauer. Auf der nbrdlichen 

Seite verbreitert sich das Fundament der Viereckmauer auf einer Lange von 3,75 m. Die 

Verbreiterung betragt ungefahr 1,25 m, namlich von 0,70 m bis 0,73 m auf 1,98 m. Auf 

dieser Fundamentverbreiterung befand sich noch ein aus seiner urspriinglichen Lage 

leicht verschobener Quader. Der 1,40 m lange, 0,62 m breite und 0,45 m hohe Quader hat 

auf der Oberflache eine 0,46 m x 0,96 m grofie, feine Abarbeitung und drei Pafimarken 

oder Zapfenlbcher.

Fundamentverbreiterung und Quader markieren den Standort eines Grabdenkmales 

oder Altares31. Auffallend ist, dafi in diesem Bereich, d.h. zwischen Kreis- und Viereck

mauer, der Steinhauerschrott massiert auftrat. Es handelt sich um Architekturfragmente 

sowie Bruchstiicke einer Inschrift. Ostlich des Fundamentes kamen zwei vollplastische 

Sandsteinkopfe zutage.

Ringmauer und quadratische Mauer sind aus ortsfremden Gestein errichtet, namlich 

Sandstein und Konglomerat, die rund 3 km sudostlich der Fundstelle anstehen.

Im Innern der kreisfbrmigen Mauer befand sich eine aus Schieferquarz in Lette gebettete 

Schtittung. Sie liegt teils auf dem gewachsenen Boden, teils auf der alien Oberflache und 

verlauft parallel zur Ringmauer bzw. deren Fundamentgraben. Ihre Breite, gemessen 

von Mauerinnenkante zum Kreisinnern hin, betragt im Stiden 5,60 m und verringert sich

31 Vgl. Testamentum Galli Lingonis I 8-9 (CIL XIII 5708): Errichtung eines "Altares" vor dem Grabmal, in dem der 

Leichenbrand beigesetzt werden soli.
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auf 3,50 m im Osten und Westen und auf 1,60 m im Norden. Diese Schiittung - die an 

der am meisten gefahrdeten Talseite im Siiden verstarkt auftritt - sollte den Druck der 

Hiigelauf schiittung auffangen und ein Uberfliefien vermeiden.

Abb. 3 Nord-Siid-Schnitt durch den Siesbacher Hugel. Rekonstruktionsversuch (nach Kurtrierisches 

Jahrb. 18, 1978, 199, Abb. 2).

In der Hiigelmitte wurde eine schiefwinklige, rund 3,00 m x 3,50 m grofie Grube 

freigelegt. Die Wandungen sind senkrecht, die Sohle flach. Die Grube ist in den 

anstehenden Boden eingetieft. In der Nordwestecke fanden sich noch Reste von waage- 

recht in Lehm gepacktem Schieferquarz. Das tibrige Grubeninnere war durch die 

Grabung des Birkenfelder Vereins im Jahre 1843 vbllig gestbrt. Die Grubenfiillung 

bestand hier nur aus wahllos eingefulltem Schieferquarz, der mit loser Schutterde 

vermischt war. Die zentrale Grube bildet das Fundament fur ein Steindenkmal, das 

moglicherweise den Hugel iiberragte. Zur figtirlichen Ausstattung des Denkmales 

kbnnte ein auf einem Pinienzapfen sitzender Adler, der in seinen Fangen eine Schlange 

halt, gehbren. Er wurde fast vollstandig erhalten in der Nordostecke der Anlage 

gef unden.

Ostlich und westlich dieser Fundamentgrube lagen jeweils zwei ost-west-orientierte 

Gruben. Auf sie soil spater genauer eingegangen werden.

Stidlich einer jeden Grube befand sich im Abstand von etwa 1,35 m und 5,20 m ein 

rundes Pfostenloch, das in den anstehenden Boden eingetieft war. Der Durchmesser 

liegt zwischen 0,30 m und 0,36 m, die Tiefe betragt 0,30 m bis 0,40 m.

Bei der aufgrund dieses Befundes erfolgten Rekonstruktion sind das zentrale und das 

Denkmal der Viereckmauer wegen ihrer fragmentarischen Erhaltung formal nicht gesi- 

chert (Abb. 3).

Etwa 250 m nordbstlich des Grabhtigels wurde eine kleinere Sondierungsgrabung 

durchgefiihrt (Abb. 2, 2). Aufgedeckt wurden Teile eines rbmischen Gebaudes. Das 

Gebaude wies eine Frontlange von 23,45 m auf. Die Tiefe betrug im Westen 4,65 m und 

im Osten 2,99 m. Im Versturz befanden sich Sandstein, Schieferquarz, Mauer-, Dach-
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und ein runder Hypokaustziegel sowie Dachschiefer mit Nagellbchern. Die Lage an 

einem nach Siiden ausgerichteten Hang lafit es wahrscheinlich erscheinen, dafi es sich 

bei den entdeckten Mauerresten um die Uberreste einer Villa Rustica handelt.

II. DIE GRUBEN

A. Beschreibung der Gruben 1, 2/3 und 4

Die im folgenden zu behandelnden Funde stammen aus vier Gruben, die innerhalb der 

kreisfbrmigen Einfassungsmauer des Grabhiigels westlich und bstlich des zentralen 

Fundamentes in den anstehenden Boden eingetieft waren (Taf. 1).

Die langrechteckige Grube 1, westlich der zentralen Steinpackung gelegen, wies in ihrer 

Ost-West-Ausdehnung eine Lange von 2,37 m auf und war 1,18 m breit bei einer Tiefe 

von 0,40 m (Taf. 2).

Zwischen Grube 1 und dem zentralen Fundament lag die in ihren Ausmafien etwas 

kleinere Grube 2 (Taf. 4). Ihre Lange betrug 1,60 m, die Breite 0,75 m und die Tiefe 0,22 m 

bis 0,30 m.

Ostlich des zentralen Fundamentes fand sich Grube 3 mit einer Lange in Ost-West- 

Richtung von 2,60 m, einer Breite von 0,95 m und einer Tiefe von 0,22 m bis 0,28 m (Taf. 

4). Bei der Grube 4, ostlich der Grube 3 gelegen, wurde eine Lange von 2,30 m, eine 

Breite von 1,25 m und eine Tiefe von 0,28 m bis 0,42 m festgestellt (Taf. 14).

Die in ihren Ausmafien ungefahr gleichen Gruben zeigen auch eine ahnliche Anlage. So 

sind bei alien vier Gruben die Wande leicht geschragt, und die Sohle ist flach. Sohle und 

Wandungen sind jeweils leicht gegliiht. Mit 0,40 m war die Aschenschicht in Grube 4 am 

machtigsten, in den iibrigen Gruben betrug die Machtigkeit 0,25 m bis 0,28 m.

Bei der Restaurierung der aus den Gruben geborgenen Keramik zeigte sich, dafi 

Scherben aus den Gruben 2 und 3 iiberwiegend zu gleichen Gefafien gehbrten. Daher 

wird der Inhalt dieser beiden Gruben im folgenden zusammengefafit und unter der 

Bezeichnung Grube 2/3 behandelt.

B. Die Funde aus den Gruben

In diesem Kapitel sollen die Chronologic, Herkunft und Verbreitung der einzelnen 

Fundgattungen erortert werden. Zu klaren gilt es dabei, inwieweit der vorgelegte 

Siesbacher Fundstoff Ubereinstimmungen mit Parallelmaterial anderer Fundplatze zeigt. 

Zunachst wird die Gefafikeramik behandelt, da sie den grbfiten Komplex innerhalb der 

Funde bildet. Vorgestellt wird das Keramikmaterial, gegliedert nach Warenarten bzw. 

GefaBformen. Eine konsequente Gliederung nach Gefafiformen erschien der Verfasserin 

als nicht sinnvoll, da in diesem Fall z. B. die Terra Sigillata unweigerlich auseinanderge- 

rissen worden ware. Dennoch soli in der Auswertung der Grubeninventare eine Gliede

rung nach Gefafiformen vorgenommen werden, um mogliche Geschirrsatze zu rekon- 

struieren. Anschliefiend werden die in geringerer Zahl vertretenen Funde aus Gias, 

Metall und Knochen sowie die Perlen besprochen.
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1. Zur Aufnahme und Beschreibung der Keramik

An dieser Stelle sei kurz die Verfahrensweise vorgestellt, die bei der Aufnahme und 

Beschreibung des Keramikmaterials angewendet wurde. Dabei wurde das Bestreben um 

eine Vereinheitlichung und Objektivierung der Keramikansprache, wie es die neueste 

Literatur32 zeigt, beriicksichtigt.

Eine Orientierungshilfe bei der Aufnahme der Siesbacher Keramik bot die Bearbeitung 

der romischen Keramik aus Bad Wimpfen33. Den Bearbeitern lag daran, nicht nur die 

Form des Scherbens, sondern auch seine Beschaffenheit (Farbe, Harte, Magerung usw.) 

zu registrieren.

Eine zu detaillierte Merkmalaufnahme, wie sie bei vorrbmischer Keramik notwendig ist, 

erwies sich bei der Siesbacher Keramik als unzweckmafiig. Da vor allem die Terra 

Sigillata fabrikmafiig hergestellt wurde, sind z. B. Eigenschaften wie Harte und Mage

rung weitgehend einheitlich und kbnnen pauschal behandelt werden.

Als erstes wurden die bereits restaurierten Gefafie aufgenommen. Im Anschlufi daran 

wurde das Scherbenmaterial gesichtet, das zum grbfiten Teil einem sekundaren Brand 

ausgesetzt war und dementsprechend haufig einen schlechten Erhaltungszustand auf- 

wies. Die Aufnahme beschrankte sich hier auf die Rand- und Bodenstiicke. Bei den 

erganzten Gefafien wurden drei Mafie, namlich der Randdurchmesser, der Bodendurch- 

messer bzw. der Durchmesser des Standringes und die Gefafihbhe bestimmt. Ebenfalls 

wurde die Wandungsdicke gemessen. Fur die Ansprache der Ton- und Oberflachenfarbe 

der Scherben wurden die Farbentafeln des Schwaneberger Farbenfiihrers benutzt34, um 

eine nachvollziehbare Farbbestimmung zu gewahrleisten. Zur Bestimmung der Harte 

der Keramik wurde die 1882 eingefiihrte Harteskala von F. Mohs („Mohs'sche Harte- 

skala") herangezogen. Die Hartegrade I bis IX wurden im Katalog mit folgenden

Begriffen umschrieben: 

weich = I—II

hart = III-IV

sehr hart = V-VI

klingend hart = VII-IX

Es wurde mit folgenden Grundformen der GefaBkeramik gearbeitet:

a) Topf, Randdurchmesser kleiner als die Gefafihbhe,

b) Becher, kleine Topfform,

c) Krug, bauchiges oder zylindrisches GefaB mit weitem Hals ohne Ausgufivorrichtung 

und Henkeln,

d) Amphore, grofies krugartiges Gefafi mit zwei Henkeln,

e) Schtissel, Randdurchmesser grbBer als die Gefafihbhe,

f) Schale, kleine Schiisselform,

g) Napf, kleine Schalenform,

h) Teller, Platte mit niedrigem Rand.

32 Zusammenfassend: Vorschlage zur systematischen Beschreibung von Keramik. Kunst u. Altertum am Rhein 124 

(Bonn 1986) 2ff.

33 Czysz u.a. 1981, 15ff.

34 Schwaneberger Farbenfiihrer. Farbentafeln fur Briefmarkensammler. 32. Auflage (1982). Eine friihere Auflage des 

Farbenfiihrers ist Czysz u.a. 1981 beigefiigt. Die haufiger benutzten Munsell Color Charts sind nur schwer beziehbar 

und dariiberhinaus mit beschrankten Geldmitteln unerschwinglich, s.a. R.R. Gerharz, R. Lantermann u. D.R. 

Spennemann, Munsell- Farbtafeln: Eine Notwendigkeit fur Archaologen? Acta Praehist. et Arch. 18, 1986, 177-186.
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Nach folgendem Verfahren wurde fiir die Auswertung die Mindestindividuenzahl der 

einzelnen Gefafitypen ermittelt. Bei den Randscherben wurde die prozentuale Erhaltung 

des Randes gemessen, d. h. die Prozentquote, die der erhaltene Rand einer Scherbe im 

Verhaltnis zum geschatzten gesamten Randumfang ausmacht. Kleine Scherben mit nicht 

mefibaren Mundungsdurchmessern wurden unter 5% eingestuft. Die vollstandig erhal- 

tenen bzw. restaurierten Gefafie wurden mit 100% gezahlt. Samtliche Randprozente 

wurden dann addiert. Die Summe der Randprozente wurde durch 100 geteilt, und man 

erhalt die geschatzte Gefafianzahl.

2. Bemerkungen zur Keramik

Die Bemerkungen zu den einzelnen Keramikgattungen bzw. Gefafiformen folgt der 

Reihenfolge, wie sie in dem Katalog vorliegt. Neben den Beobachtungen, die bei der 

Bearbeitung der Siesbacher Keramik gemacht wurden, werden soweit mbglich auch 

Fragen der Chronologie, Verbreitung und Herkunft erbrtert.

Der iiberwiegende Teil der Siesbacher Keramik war einem sekundaren Brand ausgesetzt. 

Erkennbar ist dies an den partiellen Umfarbungen des Gefafitiberzuges bei der Terra 

Sigillata, meist von hellrotbraun bzw. schwarzorangerot nach braunschwarz und lilarot- 

braun. Die Gefafikeramik war also einem reduzierenden Brand ausgesetzt. Auffallend 

sind die unterschiedlichen Farbabstufungen, was darauf hindeutet, daB die Keramik 

nicht einheitlich intensiv diesem sekundaren Feuer ausgesetzt gewesen ist. Die tibrigen 

Warenarten zeigen ebenfalls diese sekundaren Brandspuren. Auch hier ist dies an den 

Oberflachenveranderungen erkennbar. Hinzu kommt eine schlechte Tonqualitat. Die 

Scherben wiesen haufig Risse auf und waren sehr briichig. Besonders bei der Terra 

Sigillata war zu beobachten, dafi die unterschiedlich intensiv sekundar verbrannten 

Scherben haufig nahtlos aneinanderpassen.

Naturwissenschaftliche Untersuchungen der Siesbacher Keramik, die vielleicht den 

schlechten Erhaltungszustand der Scherben hatten genauer erklaren konnen, waren 

leider nicht mbglich.

Die unverzierte Terra Sigillata

Im folgenden sollen die im Siesbacher Fundmaterial auftretenden Formen der glatten 

Terra Sigillata zusammenfassend besprochen werden, wobei fiir die Datierungen auf die 

grundlegende Arbeit von F. Oswald und T. D. Pryce zuriickgegriffen wird.

Mittelkaiserzeitliche Terra Sigillata kann ohne genaue naturwissenschaftliche Untersu- 

chung nur aufgrund der Tonbeschaffenheit nicht ohne weiteres einer bestimmten 

Manufaktur zugewiesen werden, da sich Tonfarbe und Uberzug der einzelnen Tbpfe- 

reien starker ahneln, als bisher angenommen wurde35.

Hinweise auf die zeitliche Stellung der Sigillaten sind also nur aus den Gefafiformen 

abzuleiten.

35 M. Klee, Arae Flaviae 3. Der Nordvicus von Arae Flaviae. Neue Untersuchungen am nordlichen Stadtrand des 

romischen Rottweil. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 18 (Stuttgart 1986) 82.
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NAFF DRAG. 27

Die Herstellung des Naples Drag. 27 beginnt in spataugusteischer Zeit und endet im 

dritten Viertel des 2. Jahrhunderts36. In der spateren Periode von Newstead (140 bis 180) 

sind sie nicht mehr vertreten, ebenso nicht in Niederbieber (190 bis 260). In Rheinzabern 

konnten sie nur vereinzelt beobachtet werden.

In Siesbach ist die Form Drag. 27 in alien drei Gruben zu finden und vergleichbar mit der 

von F. Oswald und T. D. Pryce auf Taf. 49 unter Nummer 19 abgebildeten Variante, die 

durch eine nur leicht auskragende abgerundete Miindungslippe charakterisiert ist. Diese 

Gefafiform wird in trajanisch-hadrianische Zeit datiert. Der Randdurchmesser der Sies- 

bacher Gefafie liegt bei 10,0 cm bis 13,2 cm. Fiinf Exemplare stammen aus Grube 2/3 

(Kat.-Nr. 84-89), jeweils ein Exemplar aus Grube 1 (Kat.-Nr. 1) und Grube 4 (Kat.-Nr. 

413) (Abb. 4). Aus Grube 2/3 sind gestempelte Fragmente vorhanden (Kat.-Nr. 84, 87 u. 

88). Der Stempel „CAR'ATI-M" wurde von Caratus aus Lezoux in hadrianisch-antonini- 

scher Zeit verwendet37. Ein Stempelfragment „...TVLIO" ist nicht identifizierbar.

NAPF DRAG. 35

Fur den Napf Drag. 35 kann eine Produktionszeit von neronischer Zeit bis an das Ende 

des 2. Jahrhunderts nachgewiesen werden38. Vor allem in flavischer Zeit ist die Form weit 

verbreitet. In Heiligenberg und Rheinzabern wurden sie nicht produziert.

Nur die Gruben 1 (Kat.-Nr. 2) und 2/3 (Kat.-Nr. 90-98) enthielten Napfe der Form Drag. 

35, die etwa dem Typ Oswald u. Pryce Taf. 53, 3 entspricht und in flavische Zeit datiert. 

Kennzeichnend ist der relativ horizontal auskragende Rand und der flache Innenboden, 

der bei spateren Formen leicht gewblbt ist. Dabei macht Grube 2/3 mit insgesamt 

mindestens 12 Gefafien den Hauptanteil aus (Abb. 4). Die Randdurchmesser liegen 

zwischen 9,0 cm und 14,0 cm. Unter den Randstiicken fanden sich auch solche mit 

glattem Rand (Kat.-Nr. 19 u. 20), wie sie fur die Mitte und zweite Halfte des

2. Jahrhunderts nicht ungewbhnlich sind .39

SCHALE DRAG. 36

Die Herstellung der mit Barbotineauflage verzierten Schale Drag. 36 beginnt ebenfalls in 

neronischer Zeit, endet aber im Gegensatz zu der Form Drag. 35 Anfang des

3. Jahrhunderts .40

Die Siesbacher Schalen entsprechen dem Typ Oswald u. Pryce Taf. 53, 10, der in 

trajanisch-hadrianische Zeit datiert wird. Der flach auskragende und nicht weit herun- 

tergezogene Rand ist ihr charakteristisches Merkmal. Die nur in den Gruben 1 (Kat.-Nr. 

3-5) und 2/3 (Kat.-Nr. 99-102) vorhandenen Schalen wiesen einen kleinsten Randdurch

messer von 16,0 cm und einen grofiten Randdurchmesser von 19,0 cm auf. Gestempelte 

Exemplare sind nicht vorhanden. Mengenmafiig machen sie 9% und 5% am Gesamt- 

spektrum der glatten Sigillata aus (Abb. 4).

36 Oswald u. Pryce, 186-188.

37 Oswald 1931, 61.

38 Oswald u. Pryce, 192-193.

39 Oswald u. Pryce, 193.

40 Oswald u. Pryce, 193-194.
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NAPF DRAG. 33

Die besonders im 2. Jahrhundert gelaufige Gefafiform entstand nach D. Planck41 erst in 

fruhflavischer Zeit und wurde bis in die erste Halfte des 3. Jahrhunderts benutzt42. Fur 

die Napfform des 2. und 3. Jahrhunderts ist die Dickwandigkeit und die direkt am Boden 

ansetzende gerade verlaufende Wandung charakteristisch. Bis gegen Ende des 1. Jahr

hunderts ist die Wandung nur leicht ein warts gebogen, an der Wende vom 1. zum 2. 

Jahrhundert dann schon starker einwarts gezogen. Allgemein erfolgte eine Vergrobe- 

rung der Form.

In die Mitte des 2. Jahrhunderts datieren die den Siesbacher Exemplaren vergleichbaren 

Formen, etwa Oswald u. Pryce Taf. 51,16. Aus Grube 1 liegt ein gestempeltes Ge fa 6 frag

ment (Kat.-Nr. 6) vor. Belatullus aus Rheinzabern43 ist fur die antoninische Zeit belegt. 

Die aus alien Gruben geborgenen Napfe (Kat.-Nr. 6-10, 103-104 u. 414) haben einen 

Randdurchmesser von 10,0 cm bis 14,0 cm. In Grube 1 waren sie am zahlreichsten 

vorhanden (Abb. 4).

Die lateinische Bezeichnung dieses Gefafitypes konnte nach den Schriftquellen ace

tabulum sein44. Ab der Mitte des 2. Jahrhunderts fand der Napf Drag. 33 eine weite 

Verbreitung, nachdem die formahnlichen Napfe Drag. 27 vom Markt mehr und mehr 

schwanden. Ab Ende des 2. Jahrhunderts tritt sie verstarkt auf, erkennbar daran, dafi sie 

unter den iibrigen glatten Sigillaten aus Niederbieber und Holzhausen45 am haufigsten 

vorkommt. Diese Napfform ist selbst noch aus konstantinischen Fundzusammenhangen 

bekannt46.

SCHALE DRAG. 40

Halbkugelige Schalen mit glattem Rand oder acetabula bzw. paropsides entstanden wohl 

aus dem Napf der Form Hofheim 847. Sie stellen eine Parallelform zu den Tellern Drag. 32 

dar. Die Produktion der Gefafiform lafit sich im mittleren 2. Jahrhundert ebenfalls 

anhand von Funden, beispielsweise aus Rottweil48 oder dem Graberfeld von Stuttgart 

„Auf der Steig" belegen49. Ab der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts scheinen sie in den 

beiden grofien Tbpfereizentren von Trier und Rheinzabern in grofieren Mengen produ- 

ziert worden zu sein50. Ihr Hauptaufschwung beginnt namlich ab der Mitte des 2. 

Jahrhunderts und endet nach der Mitte des 3. Jahrhunderts51. Anhand der Holzhausener 

Funde wurde eine grdBenmaBige Einteilung in Schalen mit Durchmessern bis 9,0 cm und 

solche mit iiber 10,0 cm versucht, um eine Bezeichnung als paropsis einerseits (bis 9,0 cm 

Durchmesser) und acetabulum andererseits (ab 10,0 cm) vorschlagen zu konnen52.

41 Planck 1975, 154.

42 Oswald u. Pryce, 189f.

43 Vanderhoeven 1975, 38 mit weiteren Literaturangaben.

44 W. Hilgers, Lateinische Gefafinamen. Bezeichnung, Funktion und Form romischer Ge fa fie nach den antiken 

Schriftquellen. Bonner Jahrb. Beih. 31 (Dusseldorf 1969) 33f.

45 Pferdehirt 1976, 78.

46 Zusammenstellung bei Pferdehirt 1976, 78.

47 Planck 1975, 155.

18 Planck 1975, 155 u. Taf. 89/4f.

49 Nierhaus 1959, 54. Datierung in hadrianische Zeit, ein weiteres Mai antoninisch nach Miinze.

50 Pferdehirt 1976, 80.

51 E.M. Ruprechtsberger, Terra Sigillata aus dem Ennser Museum 2. Kerbschnitt- und Barbotinesigillata. Unverzierte 

Sigillata. Topferstempel und Ritzinschriften. Beitr. Landeskde. Oberosterreich. Hist. R. 1/7 (Linz 1980) 109.

52 Pferdehirt 1976, 80f.
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Diese Mafic auf die Siesbacher Schalen iibertragen ergibt, dafi nur acetabuli in den 

Gruben 1, 2/3 und 4 (Kat.-Nr. 11-16, 105-115 u. 415-416) vorliegen, da sich an Weiten 

Mafie zwischen 9,4 cm bis 13,0 cm feststellen liefien. Die Siesbacher Gefafiform ent- 

spricht Ludowici 6a bzw. Oswald u. Pryce Taf. 48, 15 und datiert damit in die zweite 

Halfte des 2. Jahrhunderts. Im Vergleich zu den Prototypen ist bei diesen spateren 

Formen der Standring hoher und die Gefafiwand dicker ausgebildet. Der prozentuale 

Anteil im Gesamtspektrum ist bei den Gruben 2/3 und 4 etwa gleich, wahrend er 

dagegen bei der Grube 1 ungefahr doppelt so hoch ist (Abb. 4). Es sind mehrere 

gestempelte Exemplare aus Grube 2/3 vorhanden (Kat.-Nr. 108-111, 113 u. 114). Illixo53 

aus Lezoux arbeitete von 145 bis 175, Mainius54 wahrend hadrianisch-antoninischer Zeit 

in Trier und Tasgillus55 zur gleichen Zeit in Lezoux. Ein Stempelfragment ist nicht 

identifizierbar (Kat.-Nr. 519).

NAPF DRAG. 46

Die seit trajanischer Zeit auftretende Form56 bleibt fast das ganze 2. Jahrhundert in 

Gebrauch. Einen Schwerpunkt bildet dabei die erste Halfte des 2. Jahrhunderts. Die 

Siesbacher Stiicke sind vergleichbar mit der Form Ludowici Be. Ausgezeichnet sind sie 

durch eine im unteren Teil der Wandung umlaufende Rille. Am Ende des 2. Jahrhun

derts und im 3. Jahrhundert zahlen sie nicht mehr zu den gebrauchlichsten Formen.

In alien Gruben (Kat.-Nr. 17-18, 116-134 u. 417) fanden sich Gefafifragmente der Form 

Drag. 46 mit Weiten zwischen 8,6 cm und 13,4 cm, wobei sich die kleineren Exemplare 

mit einem Randdurchmesser bis 11,0 cm nur in Grube 2/3 befanden. Mit 18 Exemplaren 

waren sie hier auch uberdurchschnittlich stark vertreten (Abb. 4). Gestempelte Gefafie 

waren nicht vorhanden.

NAPF NIEDERBIEBER 16

Aus Grube 2/3 stammt das Randstiick eines Napfes mit Rundstablippe und Kerbbandde- 

kor57 (Kat.-Nr. 135). Nach Oelmann58 ist diese Form spatestens seit hadrianischer Zeit 

vorhanden. Sie besteht bis in das 3. Jahrhundert, wie Exemplare aus Niederbieber 

zeigen.

NAPF MIT UMGESCHLAGENEM RAND

Der Napf mit umgeschlagenem Rand (Kat.-Nr. 136), etwa der Form Gose 47 entspre- 

chend, diirfte an das Ende des 2. Jahrhunderts zu stellen sein. Aus Grube 2/3 ist das 

einzige Exemplar aus Siesbach bekannt. Die Hauptmasse der Napfe dieses Typs gehbrt 

in das 3. Jahrhundert59.

NAPF MIT RUNDSTABLIPPE UND GERUNDETER WAND

Das in Grube 4 vorhandene Schalchen (Kat.-Nr. 418) entspricht der Form Gose 13760. Es 

ist eine fur die Mitte des 2. Jahrhunderts in Trier belegte Form.

53 Hartley 1972, 250. - Oswald 1931, 144.

61 Oswald 1931, 179.

55 Oswald 1931, 312.

56 Oswald u. Pryce, 195-197.

57 Gose 15. - Oswald u. Pryce, Taf. 75, 12.

58 Oelmann 1914, 24 u. Abb. 5.

59 Oelmann 1914, Typ 11a.

60 Vgl. Oswald u. Pryce, Taf. 58, 6.
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TELLER DRAG. 18/31

Die Siesbacher Teller der Ubergangsform Drag. 18/31 sind ahnlich der Form Ludowici Sa 

und datieren in antoninische Zeit61. Teller dieser Form fanden sich nur in den Gruben 1 

(Kat.-Nr. 23-28) und 2/3 (Kat.-Nr. 139-144). Die Randdurchmesser liegen bei 17,6 cm bis 

20,0 cm. Gestempelte Exemplare (Kat.-Nr. 139 u. 140) liegen aus hadrianisch-antonini- 

scher Zeit (Baccatus62) und domitianisch-trajanischer Zeit (Littera63) vor.

TELLER CURLE 15

Der Teller Curie 1564 mit einer konkaven Wand und hochgestellter Randlippe wurde seit 

trajanischer Zeit hergestellt und lauft Ende des 2. Jahrhunderts aus. So ist eine Spatform 

dieser Teller in Niederbieber nur noch vereinzelt zu finden65.

Die Siesbacher Teller mit einem Randdurchmesser von 17,4 cm bis 24,8 cm fanden sich 

nur in Grube 2/3 (Kat.-Nr. 145-154). Sie entsprechen etwa der bei Oswald u. Pryce auf 

Taf. 56 unter Ziffer 2 abgebildeten Form und gehdren demnach in antoninische Zeit.

TELLER NIEDERBIEBER 5b

Der Teller mit Rundstablippe und waagerechtem Boden erscheint in Niederbieber als 

Typ 5b66.

In alien Grubenkomplexen (Kat.-Nr. 29-37,155-165 u. 420) ist diese Tellerform vertreten. 

Wahrend die Gefafimindestanzahl in den Gruben 1 und 2/3 ungefahr gleich hoch ist (acht 

bzw. sechs Exemplare), enthielt Grube 4 nur zwei Gefafie (Abb. 4). Der kleinste 

Randdurchmesser liegt bei 17,0 cm, der grofite bei 20,0 cm.

Der Schwerpunkt der Teller der Form Niederbieber 5b diirfte in der zweiten Halfte des 2. 

Jahrhunderts liegen. In Altenstadt enthielt Einfullmaterial der zweiten Halfte des 2. 

Jahrhunderts und ersten Halfte des 3. Jahrhunderts diese Teller67. In Niederbieber und 

Holzhausen sind sie nicht sehr zahlreich vertreten und in den Trierer Fundkomplexen 

des 3. Jahrhunderts fehlen sie sogar vbllig68.

TELLER LUDOWICI T1

Der Typ Ludowici Tl69 ist im Gegensatz zur Form Niederbieber 5b aufien leicht profiliert 

und biegt zum Rand hin auch starker um.

Bei Oswald u. Pryce werden sie unter der Form Walters 79/80 behandelt70. Am haufigsten 

treten die fur die zweite Halfte des 2. Jahrhunderts charakteristischen Teller in antonini- 

scher Zeit auf. Ihre typische Form erscheint in Niederbieber nicht mehr.

61 Oswald u. Pryce, Taf. 46, 14.

62 Oswald 1931, 37.

63 Hayter 1949, 207.

64 Oswald u. Pryce, 197.

65 Oelmann 1914, Typ 2.

66 Oelmann 1914, 21f., Typ 5b.

67 Schonberger u. Simon 1983, 95.

68 Pferdehirt 1976, 72. - Trier, Louis-Lintz-Str.: S. Loeschcke, Topfereiabfall d.J. 259/260 in Trier: Aus einer Grube an 

der Louis Lintzstrafie. Trierer Jahresber. N.F. 13, 1923, 103-107. - Trier, Pacelli-Ufer: I. Huld-Zetsche, Glatte 

Sigillaten des "Massenfundes" aus Trier. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 13, 1971, 21-39.

69 Ludowici, 284.

70 Oswald u. Pryce, 199f.
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NAPFE UND SCHALEN

TELLER

GRUBE GRUBE GRUBE

1 2/3 4

17 53% 47 55% 8 36%

Drag. 27 1 3%5 6%1

Drag. 35 1 3% 12 14%

Drag. 36

Drag. 33 6 19% 1 1% 3 13%

Drag. 40 5 16% 7 8% 2 9%

Drag. 46 1 3% 18 21% 2 9%

14 44% 36 43% 13 59%

Drag. 18/31 4 13% 3 4%

Curie 15 10 12%

Niederbieber 5b 8 25% 6 7% 2 9%

Ludowici TL 2 6% 17 20% 11 50%

Drag. 38 1 3% 2 2% 1

TOTAL (100 °/o) 32 85 22

Abb. 4 Mindestgefafianzahl und prozentualer Anteil der glatten Terra Sigillata.
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Neben kleinen Exemplaren mit einem Randdurchmesser von 9,8 cm, fanden sich in 

Grube 2/3 (Kat.-Nr. 166-184) auch grbfiere Exemplare mit einem Durchmesser bis zu 22,8 

cm. Teller der Form Ludowici T1 kamen auch aus den Gruben 1 (Kat.-Nr. 38-42) und 4 

(Kat.-Nr. 421-426) zutage (zwei und elf Exemplare, vgl. Abb. 4).

SCHLJSSEL DRAG. 38

Die als Reibschtissel bezeichnete Form beginnt nach Oswald u. Pryce in trajanischer Zeit, 

hat ihren Hohepunkt jedoch zweifellos in der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts und 

zum Beginn des 3. Jahrhunderts71. Die hier vorliegende Form mit einem glatten nicht 

profilierten Rand aus der Mitte bis zum Ende des 2. Jahrhunderts ist dem Typus 

Ludowici Sd zuzurechnen72. Fragmente liegen aus alien Gruben vor (Kat.-Nr. 21-22, 

137-138 u. 419). Nur fiir die Grube 2/3 konnte der Randdurchmesser bestimmt werden 

(15,4 cm bzw. 14,8 cm).

b) Die Tbpferstempel

Insgesamt sind 47 Namensstempel und sieben Rosettenstempel aus Siesbach73 bekannt 

(Abb. 5).

Die Namensstempel stammen nur aus den Gruben 1 und 2/3 (Abb. 6 u. Taf. 20-21). 

Hinzu kommen einige Streufunde. Die 47 Namensstempel verteilen sich auf 19 verschie- 

dene Stempel, von denen elf lesbar und identifizierbar sind. Neun Stempel sind 

mittelgallischen Tbpfereien, der iiberwiegende Teil aber, namlich 30 stammt aus ostgalli- 

schen Betrieben. Bei acht Stempein ist eine genaue Zuweisung nicht moglich. Der 

mittelgallischen Werkstatt Lezoux kbnnen acht Stempel zugeordnet werden, ein Stempel 

kann keiner bestimmten Manufaktur zugewiesen werden. Die Stempel aus ostgallischen 

Betrieben stammen hauptsachlich aus Trier (25 Stempel), ein Stempel weist nach 

Rheinzabern; bei vier Stempein la fit sich die Werkstatt nicht bestimmen.

Auf die einzelnen Gruben verteilen sich die Stempel wie folgt (Abb. 6). In Grube 1 

fanden sich insgesamt 18 Stempel, von denen fiinf nicht bestimmbar waren. Die 13 

bestimmbaren Stempel sind ostgallischen Betrieben, namlich Rheinzabern und Trier 

zuzuordnen. Trier iiberwiegt dabei eindeutig mit 12 Stempein.

Die Stempel aus den Gruben 2 und 3 seien hier zusammengefafit betrachtet. Von den 24 

Stempein sind zwei nicht bestimmbar, acht stammen aus dem mittelgallischen Betrieb 

von Lezoux, elf weisen nach Trier und vier sind nur allgemein einem ostgallischen 

Betrieb zuzuordnen. Dabei handelt es sich um Stempel des BOVDVS. Eine Zuweisung 

an eine bestimmte Manufaktur ist bisher nicht moglich, da nicht sicher ist, ob die 

bekannten Stempel aus Mittelbronn, Sinzig, Lavoye, Rheinzabern und Trier sowie aus 

den Kastellen Saalburg und Altenstadt von einem Topfer stammen74. Unter den Streu- 

funden finden sich vier Stempel, von denen einer unbestimmt blieb. Einmal ist der 

mittelgallische Bereich vertreten, die anderen beiden Stempel sind fiir die Trierer 

Topferei belegt.

71 Oswald u. Pryce, 212-214.

7: Oswald u. Pryce, Taf. 72, 10.

73 Abbildung und Auflistung der Tbpferstempel in alphabetischer Reihenfolge s. Abb. 8 u. folgende Seiten. Hier auch 

Stempelparallelen mit Literaturangaben, daher wird im folgenden auf Literaturverweise verzichtet.

74 Vanderhoeven 1974, 11 mit Literaturangaben.
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Anzahl

Abb. 5 Anzahl der Stempel auf glatter Terra Sigillata und ihre Verteilung auf die Gefafiformen. Das 

Diagramm illustriert das Vorherrschen von Stempein des Topfers MAINIVS (44%).
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GESAMTZAHL MITTELGALLISCH OSTGALLISCH

bestimmt nicht bestimmt

GRUBE 1 13

H- - - - - - - - - -

I

I 5 — 13

GRUBE 2/3 23

I

I 2 8 15

STREUFUNDE 3 1

J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 2

Abb. 6 Namensstempel auf glatter Sigillata.

Die lesbaren Namensstempel verteilen sich chronologisch wie folgt:

Zweite Halfte des 1. Jahrhunderts: ein Stempel

Zweite Halfte des 1. Jahrhunderts bis erstes Viertel des 2. Jahrhunderts: ein Stempel 

Zweite Halfte des 2. Jahrhunderts: ein Stempel

Zweites Viertel des 2. Jahrhunderts bis drittes Viertel des 2. Jahrhunderts: 33 Stempel 

Zwei Stempel sind nicht datierbar.

Deutlich liegt der Schwerpunkt auf den Tdpfernamen, die fur das zweite und dritte 

Viertel des 2. Jahrhunderts charakteristisch sind. Wahrend vom Ende des 1. Jahrhun

derts und vom ersten Viertel des 2. Jahrhunderts noch einzelne Stempel vorliegen, so 

sind nachantoninische Tdpfernamen nicht festzustellen.

Nach den gestempelten Gefafien zu urteilen wurde die Napfform Drag. 27 aus Lezoux 

(Topfer: Caratus) bezogen, die Napfe Drag. 33 dagegen aus einem ostgallischen Betrieb, 

namlich Rheinzabern (Topfer: Belatullus). Den Napf Drag. 40 besorgte man sich in 

Mittel- und Ostgallien (Lezoux und Trier). Ein Teil der Teller, der Typ Drag. 18/31, 

stammt aus Lezoux (Topfer: Baccatus, Littera, Pallio und Tasgillus?), die anderen 

gestempelten Teller (Niederbieber 5b) iiberwiegend aus Trier (Topfer: Boudus, Mainius). 

Im Fall der Napfform Drag. 40 kam also der gleiche Gefafityp aus zwei verschiedenen 

Topfereibetrieben nach Siesbach (vgl. Abb. 9).

Abb. 7 Tbpfermarken auf glatter Sigillata.

\o/T\oy
GESAMTZAHL

GRUBE 1 — 1 — 1

GRUBE 2/3 — — 3 3

GRUBE 4 2 1 — 3
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Bei den in den Siesbacher Gruben gefundenen Tbpfermarken (Abb. 7 u. Taf. 21) sind drei 

verschiedene Formen von Rosetten zu unterscheiden. Zu den Tbpferzeichen in Form 

einer zehnteiligen Rosette, das nur in Grube 2/3 vorhanden ist, konnte die Verfasserin 

keine Parallelen finden. Die Rosette mit acht Speichen und Punkten in den Feldern ist fur 

das 2. Jahrhundert noch in Wederath (Belginum) belegt. In Siesbach enthielten die 

Gruben 1 und 4 Ge fa fie mit dieser Tbpfermarke. Die nur aus Grube 4 bekannte Rosette ist 

auch in der Saalburg und in Niederbieber vorhanden.

Abb. 8 Tbpferstempel aus Siesbach. Die Stempel werden in alphabetischer Reihenfolge abgebildet und 

aufgelistet. Bei Verweisen auf Stempelparallelen wurde keine Vollstandigkeit angestrebt.

3

(rat.cac-v.v;

1 2

0.

4 5 6

J)

7

8

11 Ai i d

9 10

LI Xo»J

11

/Mliwn

12 13

14 15 16

TTfcTiTiAd?

CT - o

17

(VT7I H TX 1 I 0 I

18 19

20

xAx

21 22

1 BACCATVS

Tbpfer: Baccatus 

Form: Drag. 18/31 

Herkunft: Lezoux

Dat.: hadrianisch-antoninisch

Lit.: Oswald 1931, 37.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 140



192 Angelika Abegg

2 BELATVLLVS E(crivit)

Tbpfer: Belatullus

Form: Drag. 33

Herkunft: Rheinzabern

Dat.: antoninisch

Lit.: Ludowici V, 210. - Jacobi 1897, 317, Nr. 15a. - Holwerda 1923, Abb. 68, 17. - 

Koethe 1937, 245. - Brunsting 1937, 54. - Vanderhoeven 1975, 38.

Fundstelle: Grube 1

Kat.-Nr.: 6

3 BOVDVS F(ecit)

Tbpfer: Boudus

Form: Niederbieber 5b

Herkunft: Ostgallien

Dat.: hadrianisch-antoninisch

Lit.: Oswald 1931, 47. - Koethe 1937, 242. - Huld-Zetsche 1972, 55. - Vanderhoeven

1974, 11. - Schonberger u. Simon 1983, Nr. 346.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 158, 159, 160, 164

4 B[

Fundstelle: Grube 1

Kat.-Nr.: 45

5 CARATIM

Tbpfer: Caratus

Form: Drag. 27

Herkunft: Lezoux

Dat.: hadrianisch-antoninisch

Lit.: Oswald 1931, 61. - Vanderhoeven 1975, 45.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 87, 88

6 ]M

Tbpfer: Caratus?

Herkunft: s. Nr. 5

Dat.: s. Nr. 5

Lit.: s. Nr. 5

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 188

7 D[

Form: Drag. 18/31, Drag. 40

Fundstelle: Grube 1, Streufund

Kat.-Nr.: 25, 519

8 ]DVSI

Fundstelle: Grube 1

Kat.-Nr.: 23
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9 ISA[

Tbpfer: Sabinus?

Fundstelle: Grube 1

Kat.-Nr.: 23

10 LITTERA F(ecit)

Tbpfer: Littera

Form: Drag. 18/31

Herkunft: Lezoux

Dat.: domitianisch-trajanisch n. Hayter 1949, 207; flavisch n. Oswald 1931, 165.

Lit.: Oswald 1931, 165f. - Hayter 1949, 207. - Vanderhoeven 1975, 82.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 139

11 ]LIXO-

Tbpfer: Illixo

Form: Drag. 40

Herkunft: Lezoux

Dat.: trajanisch-antoninisch n. Oswald 1931, 144; 145 bis 175 n. Hartley 1972, 250.

Lit.: Oswald 1931, 144. - Hartley 1972, 250. - Vanderhoeven 1975, 75.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 113

12 MAINIVS

Tbpfer: Mainius

Form: Niederbieber 5b

Herkunft: Trier

Dat.: hadrianisch-antoninisch

Lit.: Oswald 1931,179. - Koethe 1937,244. - Vanderhoeven 1974, 19f.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 178

13 MAINIVS F(ecit)

Tbpfer: Mainius

Form: Drag. 40, Niederbieber 5b

Herkunft: s. Nr. 12

Dat.: s. Nr. 12

Lit.: s. Nr. 12

Fundstelle: Grube 1, Grube 2/3, Streufunde

Kat.-Nr.: 7, 8, 11, 13, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 43, 44, 108, 109, 110, 111, 155, 175, 176, 

177, 180, 187, 522, 523

14 PALLIf

Tbpfer: Pallio

Form: Drag. 18/31

Herkunft: Lezoux

Dat.: ?

Lit.: Oswald 1931, 227.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 142
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15 SECV[]DIM

Tbpfer: Secundus oder Secundinus

Form: Drag. 33

Herkunft: Mittelgallien

Fundstelle: Streufund

Kat.-Nr.: 517

16 TASCILLIM

Tbpfer: Tasgillus

Form: Drag. 40

Herkunft: Lezoux

Dat.: domitianisch-hadrianisch

Lit.: Oswald 1931, 312. - Schbnberger u. Simon 1966, 25. - Vanderhoeven 1975, 128.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 114

17 T[]S[

Tbpfer: Tasgillus?

Form: Drag. 18/31

Fundstelle: Grube 1

Kat.-Nr.: 26

18 ]TVLIO

Form: Drag. 27

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 84

19 ]Vi

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 143

20 Rosettenstempel. Vierblattrige Bliite.

Lit.: Jacobi 1897, Abb. 47c. - Oelmann 1914, Taf. 9.

Fundstelle: Grube 4

Kat.-Nr.: 423, 424

21 Rosettenstempel. Acht Speichen mit Punkten in den Feldern.

Vgl. Wederath Grab 132/1984, 2. Jh. (unpubl.).

Fundstelle: Grube 1, Grube 4

Kat.-Nr.: 39, 425

22 Rosettenstempel. Kreis mit zehn Feldern.

Fundstelle: Grube 2/3

Kat.-Nr.: 147, 148, 149

c) Reliefsigillata

Lediglich zwei Wandungsstiicke einer Bilderschiissel Drag. 37 fanden sich unter dem 

Terra Sigillata-Material aus Siesbach (Taf. 8, 185). Beide stammen aus der Grube 2/3 

(Kat.-Nr. 185 u. 186). Die Scherben sind sehr schlecht erhalten. Sie sind stark verrundet, 

die Oberflache ist zum grdfiten Teil abgescheuert. Ebenfalls ist die Reliefzier teilweise 

abgeplatzt.
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Abb. 9 Lage der Topfereien, deren Ware in Siesbach nachgewiesen werden konnte. Angegeben ist ihr 

prozentualer Anteil an der gestempelten Terra Sigillata.

Daher kbnnen die Fragmente auch nur mit aller Vorsicht einer Werkstatt zugeordnet 

werden. Die Dicke des Scherbens, der mehlige Ton und die Art der Oberflache deutet 

auf eine Herstellung in Trier oder Rheinzabern. Nach der Verzierung scheidet Trier 

allerdings aus. Vielmehr liefien sich einige der in Siesbach verwendeten Punzen in 

Rheinzabern nachweisen. Diese Bestimmung kann aufgrund der fragmentarischen 

Erhaltung und des schlechten Erhaltungszustandes nicht als vollig gesichert gelten. 

Mdglicherweise ist das Gefafifragment der Cerialisgruppe zuordbar, wiirde also der 

friihen Gruppe I aus Rheinzabern angehoren.

H. Bernhard75 nimmt fur den Beginn der Grofitopfereien des Cerialis und Comitialis 

einen Zeitpunkt im letzten Viertel des 2. Jahrhunderts an.

H. Bernhard, Zur Diskussion urn die Chronologie Rheinzaberner Relieftopfer. Germania 59, 1981, 87.
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d) Teller mit Goldglimmerilberzug

Die Keramik mit Goldglimmerilberzug gehbrt zu den selten auftretenden provinzialrd- 

mischen Warenarten76. Es handelt sich um GefaBe mit einem gelblich-braunen, stark 

goldglimmerhaltigen Uberzug, die in Farbe und Form Bronzegefafie und Terra Sigillata- 

Gefafie nachahmen.

Abb. 10 Vorkommen der Teller mit Goldglimmerilberzug in Siesbach.

GRUBE

1

GRUBE 

2/3

GRUBE

4

/ 7 11 —

Verbreitet ist diese Ware in Belgien, den Niederlanden, im Rheinland, in England und in 

Frankreich. Herstellungszentren mit iiberregionalem Vertrieb, wie bei der Terra Sigillata, 

scheint es nicht zu geben. Vielmehr ist nach dem unterschiedlichen Typenspektrum der 

einzelnen Regionen zu urteilen, eine lokale Produktion anzunehmen.

Innerhalb des Formenspektrums ist bisher nur ein einziger Tellertyp bekannt77. Es sind 

fufilose Teller mit schrag ansteigender Wand und Horizontalrand.

Bei den Siesbacher Exemplaren handelt es sich um 18 dieser Teller der Form Gose 242 

(Taf. 8, 190-195). Sie stammen aus den Gruben 1 und 2/3 (Abb. 10). Im Trierer 

Tempelbezirk im Altbachtal fanden sich in einer Grube gleichartige Teller, die in das 

letzte Drittel des 2. Jahrhunderts datiert werden78. In die gleiche Zeit dtirften die 

Siesbacher Stticke zu setzen sein.

e) „Schwarzfirnisware“

Die schwarz engobierten Becher, wohl vorwiegend als Trinkgefafie genutzt, sind fur eine 

verfeinerte Chronologic ungeeignet79.

Nur die Gruben 1 und 2/3 enthielten Gefafie dieser Warenart (Abb. 11). Insgesamt 

umfafit der Komplex von Siesbach mindestens 17 Gefafie dieser Art, wobei nur zwei 

Exemplare auf die Grube 1 entfallen (Taf. 3, 52 u. Taf. 8, 203-217). Es sind zwei Formen 

zu unterscheiden, die steilwandigen halslosen Becher mit Karniesrand und die Becher 

mit abgesetztem Hals und umgelegtem Rand. Alle haben einen stumpfen, dunkel- 

schwarzgrauen Uberzug.

76 Tuffreau-Libre 1978, 105ff. - Gose, 20 mit Taf. 16.

77 Tuffreau-Libre 1978, 105-106, Abb. 1, 1-2. - Gose, Taf. 16, 242.

78 Loeschcke 1938, Taf. 29, 14.

79 Zu den schwarz engobierten Bechern s. A.C. Anderson, A Guide to Roman Fine Wares. VORDA Research Ser. 1 

(Highworth 1980) u. R.P. Symonds, "Rhenish" Wares: Fine Dark-Coloured Pottery from Gaul and Germany 

(ungedr. Diss. Oxford 1985).



Der romische Grabhiigel von Siesbach 197

Der Becher mit Karniesrand erscheint friihestens in neronischer Zeit und ist auch im 

2. Jahrhundert in Gebrauch80. Im Kastell Niederbieber (Kastellanfang 180) ist der Karnies- 

randbecher nicht mehr vorhanden81. Bei den Siesbacher Karniesrandbechern ist der 

Karniesrand deutlich ausgepragt und mit scharfer Unterschneidung von der Wandung 

abgesetzt. Nach der Oberflachenbehandlung und Verzierung sind im Siesbacher Kom- 

plex vier Varianten zu unterscheiden.

Der steilwandige halslose Becher mit Karniesrand und glatter Oberflache (Kat.-Nr. 51, 

203-204) entspricht in der Form etwa Gose 190 und kann in das dritte Viertel des 

2. Jahrhunderts datiert werden. Aus Grube 1 stammt ein Exemplar, aus Grube 2/3 zwei 

Stiicke dieses Typs.

Der Karniesrandbecher mit Kerbbandverzierung in zwei Zonen kommt nur in Grube 2/3 

(Kat.-Nr. 205-208) vor. Ahnliche Stiicke finden sich in Grabern der Zeitstufe 7 (entspricht 

150 bis 180) des Graberfeldes „Motte" bei Lebach82.

Ebenfalls nur aus Grube 2/3 stammen zwei Becher mit Karniesrand und begriester 

Wandung (Kat.-Nr. 209 u. 210). Ein vergleichbares Strick liegt aus dem Kastell Hessel

bach (aufgelassen 150) vor83.

Der Faltenbecher mit Karniesrand, einer glatten Schulterzone und durch umlaufende 

Doppelrillen abgesetzten schwach eingedriickten Falten sowie Griesbewurf fand sich in 

Grube 1 (Kat.-Nr. 52). Becher der gleichen Art treten im Graberfeld an der Porta Nigra in 

Trier auf84.

Nach den angefiihrten Vergleichsfunden konnen die Siesbacher Becher mit Karniesrand 

in das dritte Viertel des 2. Jahrhunderts datiert werden.

Becher mit abgesetztem Hals und umgelegtem Rand enthielt nur die Grube 2/3. Drei 

Varianten sind zu unterscheiden. Ein bauchiger Becher mit glatter Oberflache (Kat.-Nr. 

211-214). Des weiteren ein Becher mit eingedriickten Falten und aufgedrtickten in 

senkrechten Reihen angeordneten Lunulen auf den Zwischenstegen (Kat.-Nr. 215 u. 

216). Die dritte Variante bildet ein bauchiger Becher, der mit in senkrechten Reihen 

angeordneten Lunulen und Fadenkreuzen verziert ist (Kat.-Nr. 217). Diese Becher 

entsprechen in etwa den bei Brunsting auf Tafel 3 unter Nummer 4a und 4b abgebildeten 

Typen. Im Graberfeld von Hees stammen sie aus Grabfunden der Mitte und zweiten 

Halfte des 2. Jahrhunderts.

f) Braunrot engobierte Teller

Die flachen, fufilosen Teller mit schrager Wand, verdicktem leicht einwarts gebogenem 

Rand und braunrotem Uberzug, die sog. pompejanisch-roten Flatten, sind schon im 

1. Jahrhundert ein gelaufiger Typ. Sie sind in fast alien Limeskastellen zu finden und 

werden als „SoldatentelIer" bezeichnet85. Dieser Tellertypus ist sehr langlebig. Neben

80 J. Burgi u. R. Hoppe, Schleitheim-Iuliomagus. Die romischen Thermen. Antiqua 13. Verbffentl. Schweizerische Ges. 

Ur- u. Friihgesch. (Basel 1985) 41.

81 Oelmann 1914, 38ff.

82 Gerlach 1986, Abb. 21, B 24.

83 D. Baatz, Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlitnes. Limesforsch. 12 (Berlin 1972) Taf. 15.

84 Cuppers 1973, Abb. 25, 15.

85 Pferdehirt 1976, 110-111. -Zu den Soldatentellern: H. Schonberger, Saalburg-Jahrb. 15, 1956, 71 u. H.-J. Kellner, 

Bayer. Vorgeschbl. 25, 1960, 158. - Zu den pompejanisch-roten Flatten der friihen Kaiserzeit s.a. M. Griinewald, E. 

Pernicka u. S.L. Wynia, Arch. Korrbl. 10, 1980, 259-260.
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GRUBE

BECHER MIT KARNIESRAND

glatte Oberflache

kerbbandverziert

Griesbewurf

Faltenbecher

BECHER MIT UMGELEGTEM RAND

glatte Oberflache

Faltenbecher

Lunulen und Fadenkreuze

TOTAL

GRUBE 

2/3

GRUBE

Abb. 11 Mindestgefafianzahl der „Schwarzfirnisware".
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dem 1. Jahrhundert kommt er noch im 2. und 3. Jahrhundert vor. Engobierte Teller 

dienten vor allem zum Brotbacken oder sonstiger Speisezubereitung.

Die Siesbacher Teller entsprechen in etwa den Formen Gose 247/249 (Taf. 3, 55, Taf. 9, 

221-243 u. Taf. 15, 429-430). Sie kommen in alien Grubenkomplexen vor. Die kleinsten 

Teller fanden sich in Grube 1. Sie haben einen Randdurchmesser von 18,0 cm. Die 

grofiten Teller, mit einem Randdurchmesser von 36,0 cm, und daher schon als Flatten zu 

bezeichnen, enthielt Grube 2/3. Ansonsten liegen die Randdurchmesser bei 20,0, 22,0, 

24,0, 26,0, 28,0, 30,0 und 34,0 cm. Auf der Innenseite und auf der oberen Halfte der 

Aufienwand tragen die Teller die charakteristische braunrote Engobe. Die leichten 

Unterschiede in der Randausbildung der Teller diirften keine chronologischen Ursachen 

haben, sondern sind moglicherweise auf verschiedene, lokal produzierende Tbpfereien 

zuriickzufiihren.

Als nachste Parallele im Trierer Raum zu den Siesbacher Tellern seien die Teller aus der 

„Bronzemerkurgrube" vom Trierer Tempelbezirk im Altbachtal86 genannt. Die Funde aus 

der Grube werden nach der vorhandenen Keramik in das letzte Drittel des 2. Jahrhun- 

derts datiert. Die Teller aus dem Altbachtal wiesen Randdurchmesser von 16,0, 24,0 und 

30,0 cm auf.

Grbfiere Satze (zwei bis ftinf Exemplare) von rotbraun engobierten Tellern sind haufiger 

in Grabern anzutreffen. So enthielt das Grab von Herstal (Prov. Liege, Belgien) aus der 

Zeit um 160 vier Teller87.

g) „Honigtopfe"

Die sog. Honigtopfe treten seit augusteischer Zeit auf und sind bis in das 4. Jahrhundert 

zu finden88. Durch eine Inschrift auf einem Exemplar aus dem Museum in Trier ist ihre 

Verwendung als Honigtopf belegt89. Sie diirften aber wohl allgemein als VorratsgefaBe 

gedient haben. Kennzeichnend fur die Form ist der nach aufien umgelegte Horizontal

rand und zwei kleine zweistabige Henkel auf der Schulter, die vermutlich zur Verschnii- 

rung des Deckels dienten.

Die beiden Topfe aus Grube 2/3 sind mit einer weifiolivbraunen Engobe tiberfangen 

(Kat.-Nr. 249 u. 250, Taf. 9). Der Miindungsdurchmesser betragt 10,7 cm bzw. 10,9 cm. 

Anzuschliefien ist ein Gefafi aus Grube 1 (Kat.-Nr. 61, Taf. 3). Dieser henkellose Topf war 

ebenfalls mit einer weifien Engobe tiberzogen und hat einen Miindungsdurchmesser von 

9,8 cm. Topfe ohne Henkel sind fiir das Ende des 2. Jahrhunderts nichts Ungewbhnli- 

ches. Die beiden Topfe aus Grube 2/3 sind dem in Niederbieber haufigen Typ 79 

zuzuordnen und somit in die zweite Halfte des 2. Jahrhunderts zu datieren.

h) Kriige

Kriige und Krugfragmente fanden sich in den Gruben 1, 2/3 und 4, wobei aus Grube 4 

nur ein nicht naher einzuordnendes Bodenstiick stammt (Abb. 12).

86 Loeschcke 1938, Taf. 29, 11.

87 Inv. Arch. Belgica 11, Nr. 34-37.

88 K. Schuhmacher, Romische Henkelurnen, die als Honiggefafie dienten. AuhV 5 (Mainz 1911) 161-164 u. Taf. 29. - 

Gose, 36-37. - Pferdehirt 1976, 100. - Czysz u.a. 1981, 31.

89 URCEVS ET MEL P(ONDO) XXVII (CIL XIII 10008,44), s.a. W. Hilgers a.a.O. (Anm. 44) 86.
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GRUBE

1

GRUBE 

2/3

GRUBE

4

EINHENKELKRUGE

mit ausladend gekehlter Randlippe 

mit dreifach getreppter Trichtermundung

mit Trichtermundung und Halsring

ZWEIHENKELKRUGE

mit Trichterhals und zweigeteilter 

horizontaler Mundungslippe

mit verdickter nach auBen 1 

gelegter Randlippe

Abb. 12 Mindestgefafianzahl der Kriige.
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Die Kriige mit ausladend gekehlter Randlippe aus der Grube 2/3 (Kat.-Nr. 251 u. 252) 

entsprechen der Form Arentsburg 16 und fanden sich auch im Graberfeld an der Porta 

Nigra in Trier90. Sie kbnnen in die Mitte des 2. Jahrhunderts datiert werden.

Der Einhenkelkrug mit dreifach getreppter Trichtermundung (Kat.-Nr. 254) ist ahnlich 

der Form Gose 368/369. Im Graberfeld von Lebach findet er sich in der Zeitstufe 7 (150 bis 

180)9’ und ist auch in der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts in Speicher92 anzutreffen.

Eine weitere in Siesbach auftretende Form ist der Einhenkelkrug mit Trichtermundung 

und Halsring (Kat.-Nr. 256 u. 257), der nur in Grube 2/3 zu finden war. Vergleichbar ist 

die Krugform in etwa mit der Form aus dem Altbachtal Schicht 8b (2. Jahrhundert)93 und 

sehr ahnlich der Form Tongeren Nr. 7294, die von der Mitte des 2. Jahrhunderts bis in die 

erste Halfte des 3. Jahrhunderts datiert wird.

Der Zweihenkelkrug mit Trichterhals und zweigeteilter horizontaler Miindungslippe ist 

charakterisiert durch einen Gefafikbrper mit relativ scharfkantiger Abplattung eines 

vertikalen Mittelstreifens. Der nur in Grube 2/3 vorkommende Krugtyp (Kat.-Nr. 258) 

entspricht etwa der in die Mitte des 2. Jahrhunderts datierenden Form Gose 408 und ist 

ahnlich einer in Speicher auftretenden Krugform95.

Die drei Zweihenkelkriige mit verdickter nach aufien umgelegter Randlippe (Kat.-Nr. 

262-264) zeigen nur geringe Formunterschiede in der Ausbildung der Randlippe. Kat.- 

Nr. 262 und 263 haben eine leichte Innenkehlung und einen relativ schmalen Hals. In 

ihrer Form entsprechen sie etwa der in der Zeitstufe 7 (150 bis 180) im Graberfeld Lebach 

„Die Motte"96 vorhandenen Krugform. Der Zweihenkelkrug Kat.-Nr. 264 dagegen weist 

eine innen glatte Randlippe auf. Er kommt den Formen Gose 402 und einem im 

Graberfeld von Hees97 auftretenden Typ nahe und ist fur das friihe 2. Jahrhundert belegt.

i) Amphoren

Eine vollstandig erhaltene Amphore und zahlreiche Bruchstiicke von Amphoren enthielt 

die Grube 2/3 (Abb. 13). In Grube 4 fand sich nur ein rundstabiger Amphorenhenkel 

(Kat.-Nr. 436), aus Grube 1 konnte das Gefafiunterteil einer Spitzamphore (Amphoris- 

kos) geborgen werden (Kat.-Nr. 66, Taf. 3).

Die Standamphore (Kat.-Nr. 265) entspricht etwa der Form Arentsburg 35998, die in das 

spate 2. Jahrhundert datiert wird.

Zu der Amphore mit wulstig verdicktem Miindungsrand und leichter Innenkehlung, 

kurzem Hals und gebogenen Henkeln (Kat.-Nr. 266) lichen sich keine vergleichbaren 

Typen anftihren.

50 Holwerda 1923, Taf. 55, 16. - Cuppers 1973, Abb. 26, 1.

91 Gerlach 1986, Abb. 21, K 2e.

92 Speicher I, 19.

93 Loeschcke 1942, Taf. 28, 76.

94 W. Vanvinckenroye, Gallo-romeins aardewerk van Tongeren. Publ. provinciaal gallo-romeins mus. Tongeren 7 

(Tongeren 1967) Taf. 13, 72.

95 Speicher I, 25.

96 Gerlach 1986, Abb. 21, A 2. - Vgl. auch etwa Gose 432.

97 Brunsting 1937, Taf. 4, 23.

98 Holwerda 1923, Taf. 63, 359.
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Ein Randstiick (Kat.-Nr. 269) gehbrt mbglicherweise zu einer Amphore mit weiter 

trichterfbrmiger Mundung.

Die beiden Bodenstiicke (Kat.-Nr. 270 u. 271) kbnnen keinem bestimmten Gefafityp 

zugeordnet werden.

Aus Grube 1 stammt das Unterteil einer Spitzamphore (Amphoriskos). Das charakteri- 

stisch spitzkonisch zulaufende Bodenstiick (Kat.-Nr. 66) gehbrte zu einem solchen Gefafi 

mit breiter Offnung, zwei kleinen Osenhenkeln und gerillter Wandung. Gleichartige 

Gefafie fanden sich in Horath" in der Grube F, deren Inhalt in das erste Jahrzehnt des 

2. Jahrhunderts datiert wird, und in einem Brandgrab aus der Zeit um 100 von Planig 

(Rheinhessen)100.

” L. Kilian u. H. Cuppers, Der romerzeitliche Grabhugel "Tonnehen" bei Horath. Trierer Zeitschr. 32, 1969, 194 mit 

weiteren Funden u. Abb. 15, 21.

*“ Jahresber. Altertums-Mus. Stadt Mainz 1939/40. Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 73 u. Abb. 16, 4.
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j) Rauhwandige Ware

In Grube 1 und 2/3 fanden sich rauhwandige Reibschiisseln (Abb. 14). Die Reibschiissel 

mit senkrecht stehendem Rand und unterschnittener Innenleiste aus Grube 1 (Kat.-Nr. 

64) ist vergleichbar mit der in Arentsburg101 auftretenden Form 331 und fand sich auch im 

Graberfeld Hees102 bei Nijmegen. Nach diesen Funden kann die Reibschiisselform an das 

Ende des 2. Jahrhunderts bzw. an den Anfang des 3. Jahrhunderts gesetzt werden. In 

Grube 2/3 fand sich eine Reibschiissel mit einem wulstartig verdickten, durch eine Rille 

von der nach innen einbiegenden Lippe abgesetzten Kragen (Kat.-Nr. 272). Die Form 

entspricht etwa der Form Arentsburg 321103 und ist sehr ahnlich einer in Heidelberg104 

vorhandenen Form. Eine Datierung in das 2. Jahrhundert, wahrscheinlich sogar in die 

zweite Halfte des 2. Jahrhunderts, ist anzunehmen.

Drei verschiedene Tellertypen, jeweils vertreten durch ein Exemplar, stammen aus 

Grube 2/3 (Abb. 14). Zu dem Teller mit nach aufien umgelegtem Rand (Kat.-Nr. 274) 

konnten keine Parallelen gefunden werden. Der Teller mit nach innen einbiegendem, 

verdicktem und profiliertem Rand (Kat.-Nr. 275) ist ahnlich dem Typ Arentsburg 252105 

und kann daher an das Ende des 2. Jahrhunderts bzw. an den Beginn des 3. Jahrhun

derts gesetzt werden. Ebenfalls eine Entsprechung in Arentsburg106, namlich mit dem 

Typ 235 aus dem 2. Jahrhundert, hat der Teller mit schrager Wand und auf der Wand 

umlaufenden Rillen (Kat.-Nr. 273). Im Graberfeld am Simeonstift in Trier fand sich in 

Grab 2 ein vergleichbarer Teller107. Das Grab wird in die Mitte bis in das dritte Viertel des 

2. Jahrhunderts datiert.

Die beiden Schiisseln mit einwarts umgeknicktem Rand und eingezogenem Fufi aus 

Grube 2/3 (Kat.-Nr. 276 u. 277) sind eine fur die Mitte bis zweite Halfte des 

2. Jahrhunderts charakteristische Gefafiform. Vergleichbare Schiisselformen, die der 

Form Gose 495/496 entsprechen, sind haufiger zu finden. Im Graberfeld an der Porta 

Nigra in Trier108, im Altbachtal109, in Speicher110 und in Grabern der Zeitstufe 7 (150 bis 

180) des Graberfeldes Lebach „Die Motte"111 kommt diese Schiisselform vor. Ebenfalls 

aus Grube 2/3 stammt die Schiissel mit gerilltem nach auBen umgelegtem Rand (Kat.-Nr. 

278). Schiisseln des gleichen Typs fanden sich in Speicher112 und im Graberfeld von 

Hees113. Nach ihrer Form kdnnte die Schiissel mit horizontalem Kragen und niedrigem 

senkrechtem Rand (Kat.-Nr. 279) durchaus zu den Schiisseln mit Goldglimmeriiberzug 

(Gose 240) zu rechnen sein. Reste eines Uberzuges waren jedoch nicht feststellbar. Aus

101 Holwerda 1923, Taf. 62, 331.

102 Brunsting 1937, Taf. 4, 37b.

103 Holwerda 1923, Taf. 62, 321.

104 B. Heukemes, Romische Keramik aus Heidelberg. Mat. Rom.- Germ. Keramik 8 (Bonn 1964) Taf. 42, 16.

,os Holwerda 1923, Taf. 60, 252.

106 Holwerda 1923, Taf. 60, 235.

107 Cuppers 1973, 186 mit Abb. 33, 2c.

1“‘ Cuppers 1973, Abb. 29, 7-16.

™ Loeschcke 1942, Taf. 27:88 (Schicht 7).

1,0 Speicher I, 9.

111 Gerlach 1986, Abb. 21, Sch 18a.

112 Speicher I, 6.

113 Brunsting 1937, Taf. 7, 51.
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Abb. 14 MindestgefaBanzahl der rauhwandigen Ware.
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Grube 4 stammt die Schiissel mit nach innen verdicktem Rand und aufien umlaufender 

Drehrille. Die in ihrer Form dem Typ Arentsburg 223114 entsprechende Schiissel fand sich 

auch in Grabern der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts an der Porta Nigra in Trier115.

Topfe enthielten die Gruben 1 und 2/3 (Abb. 14). Der Topf mit nach aufien gelegtem 

Rand (Kat.-Nr. 65) tritt auch im Gefafispektrum der Speicherer Tbpfereien auf116. Die 

beiden bauchigen Topfe aus Grube 2/3 (Kat.-Nr. 280 u. 281) mit nach aufien gebogenem 

langlich verdicktem Rand bzw. nur verdicktem Rand sind vergleichbar mit den Typen 

Gose 534 bzw. etwa Gose 533/534.

k) Handgemachte Ware

Unter der Gefafikeramik der Siesbacher Gruben befinden sich zwei handgeformte 

Gefafie. Beide stammen aus der Grube 2/3. Der Topf mit nach innen einziehendem Rand 

(Kat.-Nr. 282) tragt auf der Aufienseite eine Rillenverzierung, bestehend aus einem 

doppelten Wellenband, das von Horizontalrillen gerahmt wird. Die Schiissel mit leicht 

geneigter Wand (Kat.-Nr. 283) und glattem Rand ist weniger sorgfaltig ausgefiihrt.

Im treverischen Gebiet ist handgemachte Keramik besonders aus landlichen Graberfel- 

dern bekannt117. In Reinsfeld und Ferschweiler tritt sie in Grabern des 1. Jahrhunderts 

auf, in Wederath in Grabern des 1. und 2. Jahrhunderts118. Das in der Nahe von 

Birkenfeld gelegene romische Graberfeld von Schmifiberg wies in Grabern des 1. und 

2. Jahrhunderts handgemachte Ware auf119. Die von K.-J. Gilles120 geaufierte Vermutung, 

dafi es sich bei dem Auftreten von handgeformten Tongefafien um eine lokale, auf den 

Birkenfelder Raum begrenzte Erscheinung handle, erscheint der Verfasserin als unwahr- 

scheinlich. So macht in Lebach die handgeformte Ware 17% der gesamten Keramik aus, 

kommt dort allerdings nach 150 nicht mehr vor121. Bis in die zweite Halfte des 

2. Jahrhunderts reicht die handgemachte Ware aus Courroux122.

Die rbmerzeitliche handgemachte Ware hat ihren Ursprung in der einheimischen Kera

mik der jiingeren Latenezeit123. Erkennbar wird dies an den Gefafiformen und der 

Verzierung. Dennoch haben die handgemachten Gefafie einen eigenstandigen Charak- 

ter, der wohl einen stark regional gebundenen Muster- und Formenschatz aufweist.

Ob sich in dem haufiger zu beobachtenden Auftreten handgemachter Ware in rbmischen 

Grabern eine bestimmte Beigabensitte widerspiegelt, lafit sich bei dem augenblicklichen 

Forschungsstand nicht klaren.

114 Holwerda 1923, Taf. 60, 223.

115 Cuppers 1973, Abb. 30, 4-7.

116 Speicher I, 14.

117 K. Goethert-Polaschek, Buchbesprechung: St. Martin-Kilcher, Das romische Graberfeld von Courroux im Berner 

Jura (1976). Trierer Zeitschr. 40/41, 1977/78, 356.

118 Wederath: Wederath 1, Taf. 26, 23; Taf. 85, 15; Taf. 88, 12. - Wederath 2, Taf. 159, 17; Taf. 165, 6. - Wederath 3, Taf.

273, 22; Taf. 304, 1. - Ferschweiler: Trierer Jahresber. 1939, 72. - Trierer Jahresber. 1940, 225-227.

119 K.-J. Gilles, Das romische Graberfeld von Schmifiberg , Kreis Birkenfeld. Trierer Zeitschr. 49, 1986, 229 ff. Graber 1,

2, 5, 10, 17 und 8.

120 K.-J. Gilles a.a.O. (Anm. 119) 230.

121 Gerlach 1986, 40.

122 Martin-Kilcher 1976, 46ff.

123 Gerlach 1986, 40. - K. Goethert-Polaschek a.a.O. (Anm. 117) 355.



206 Angelika Abegg

Mit dem ritzverzierten Topf aus Siesbach (Kat.-Nr. 282) sind Gefafie aus Grabern des 

Graberfeldes von Wederath vergleichbar, die in das 1. und 2. Jahrhundert zu datieren 

sind. Besonders der - allerdings in das 1. Jahrhundert gehorende - Topf aus Grab 350124 

hat einen ahnlichen Gefafiaufbau, die Rillenverzierung erscheint jedoch nicht so sorgfal- 

tig wie bei dem Siesbacher Topf.

3. Die Glaser

Glasreste enthielten die Gruben 2/3 und 4 (Abb. 15). Insgesamt liegen 199 Fragmente vor. 

Der fragmentarische Zustand der Glasscherben gestattet nur in wenigen Fallen, sie mit 

Sicherheit einer bestimmten Gefafiform zuzuschreiben. Daher laBt sich die Mindestge- 

faBanzahl nicht rekonstruieren. Die Formen sind statistisch nicht auswertbar, da unter 

den Glasresten nur wenige gut erhaltene Scherben vorliegen (Abb. 15).

Das weifi entfarbte Gias iiberwiegt mit 100 Bruchstticken in Grube 2/3, es folgt das 

Federmusterglas mit 45 Bruchstticken. Das naturfarbene, blaugrtine Gias ist mit 

22 Fragmenten vertreten. Nur geringe Reste von blauem, dunkelblaulich-griinem und 

gelbgrtinem Gias liegen vor.

In Grube 4 fanden sich lediglich geringe Reste von dunkelblaulich-griinem und blaugrti- 

nem Gias.

An Formen sind nur kleine Kriige nachweisbar, wobei der genaue Typ nicht bestimmt 

werden kann (Kat.-Nr. 313-318, Taf. 16, 316-318). Die ahnliche Randbildung der 

Vierkantkriige125 und der zylindrischen Kriige macht eine genaue zahlenmafiige Auftei- 

lung unmoglich. Vierkantkriige treten in ihrer Masse erst in flavischer Zeit auf. Die 

Gefafie mit keramikahnlichem Profit126 (Kat.-Nr. 336, Taf. 16, 336) miissen als Tafelge- 

schirr angesehen werden127. Es fehlen Glaser, die mit Sicherheit in das 1. Jahrhundert zu 

datieren waren, etwa die Rippenschalen.

Der schlechte Erhaltungszustand der im Federmuster verzierten Glasfragmente (Kat.- 

Nr. 312 u. 319-325) lafit leider keine genaueren Angaben zu Anzahl und Form der Gefafie 

zu. Die stark deformierten Randscherben (Kat.-Nr. 319, 320 u. 321, Taf. 16, 319-321) 

diirften wohl mindestens drei verschiedenen Gefafien zuzuordnen sein, zumindest die 

Randbildung und die unterschiedliche Ausbildung der Musterzier sprechen dafiir. Die 

drei erhaltenen Bodenscherben (Kat.-Nr. 322-324 u. Taf. 16) verdeutlichen, dafi es sich 

um GefaBe mit Standringboden gehandelt haben muB.

Das Federmuster entstand aus einem einzigen hellen (meist opakweifien) Glasfaden, der 

schraubenfbrmig auf den noch heifien GefaBkdrper gelegt wurde. Durch nachtragliches 

Walzen und Ausziehen oder Kammen bildeten sich dann die hangenden Bdgen. Beim 

weiteren Ausblasen des Gefafies konnte das Muster durch die Drehung eine schrage 

Richtung annehmen.

124 Wederath 1, Taf. 88, 12.

125 D. Charlesworth, Roman Square Bottles. Journal Glass Stud. 8, 1966, 26-40.

126 L. Berger, Romische Glaser aus Vindonissa. Veroffentl. Ges. Pro Vindonissa 4 (Basel 1960) 24ff.

122 Vervoz Grab 1: F. Henaux, Decouverte d'antiquites belgoromaines a Vervoz (Clavier). Bull. Inst. Arch. Liegois 36, 

1906, 95-119 u. Taf. 4.
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Abb. 15 Ubersicht uber die Glasreste.

GRUBE 2/3 GRUBE 4

MINDESTGEFASSANZAHL

BESTIMMBARER FORMEN

UNBESTIMM.

BRUCHSTUCKE

UNBESTIMM.

BRUCHSTUCKE

Becher Krug RS BS WS RS BS WS

Federmuster 1 6 3 36

Blaues Gias 1

Entfarbtes Gias 1 3 97

Dunkelblaulich-grunes Gias 5 2 1

Blaugrunes Gias 3 9 13 2 6

Gelb-grunes Gias 2 7 1

Diese Verzierung rbmischer Glasgefafie setzt eine in Agypten seit dem 2. Jahrtausend 

v. Chr. geiibte Technik fort. Es handelt sich meist um von Hand geformte Balsamarien 

und andere kleine Gefafie. In romischer Zeit ist diese Verzierungstechnik bis in das 

4. Jahrhundert nachweisbar128. Allgemein wird fur die in den romischen Provinzen 

gefundenen Glaser mit Federmusterdekor eine Herstellung in italischen Werkstatten 

angenommen.

Mit Federmuster verzierte Gefafie sind in den romischen Provinzen nur wenig verbreitet. 

Es treten verschiedene Gefafitypen mit Federmusterdekor auf. Neben Balsamarien129 gibt 

es Amphoren130 und Kriige131. Aus Belgien sind zwei Kantharoi132 bekannt. Unbestimmte

128 Einhenkelkannen des 4. Jhs.: RGM Koln Inv. 38,6: W. Haberey, Spatantike Glaser aus Grabern von Mayen. Bonner 

Jahrb. 147, 1942, 284 u. Taf. 36. - Bonner Jahrb. 145, 1940, 371 u. Taf. 77,4. Wolfsheim, Grabfund: H. Biehn, 

Jahresbericht des Altertums-Museums der Stadt Mainz vom 1. April 1937 bis 31. Marz 1938. Mainzer Zeitschr. 33, 

1938, 21 u. Abb. 16, 1. - F. Fremersdorf, Romisches Buntglas in Koln. Denkmaler rom. Koln 3 (Koln 1958) 26.

129 Mus. Besancon: J. Koltes, Catalogue des collections archeologiques de Besancon 7. La verrerie gallo-romaine. Ann. 

Litt. Univ. Besancon 270 (Paris 1982) 25 u. Taf. 7, Nr. 59. - F. Fremersdorf a.a.O. (Anm. 128) 26-27 u. Taf. 18. Mus. 

Aquileia inv. 12682: M.C. Calvi, I vetri romani del museo di Aquileia. Publ. Ass. Naz. Aquileia 7 (1968) 48, Nr. 85 u. 

Taf. 5,4.

130 C. Simonett, Tessiner Graberfelder. Monogr. Ur- u. Friihgesch. Schweiz 3 (Basel 1941) Taf. 10, 2.

131 Lommersum-Hausweiler, Kr. Euskirchen: H. Lehner, Ftihrer durch das Provinzialmuseum in Bonn 1. Die antike 

Abteilung (Bonn 1924) 76 u. Taf. 16, 1. - P. La Baume, Romisches Kunstgewerbe zwischen Christi Geburt und 400 

(Braunschweig 1964) 62 u. Abb. 51. - A. Kisa, Das Gias im Altertume 2 (Leipzig 1908) 410, Abb. 201 u. Taf. 11. - Aus 

rheinischer Kunst und Kultur. Auswahlkatalog des Rheinischen Landesmuseums Bonn 1963. Kunst u. Altertum am 

Rhein 9 (Dusseldorf o.J.) 96-97, Nr. 48. Koln, Luxemburger Str.: F. Fremersdorf, Romische Glaser aus Koln. Schr. 

Rom.-Germ. Abt. Wallraf-Richartz-Mus. Koln 2 (Koln - Leipzig 1939) Taf. 7. - F. Fremersdorf a.a.O. (Anm. 128) 26 

u. Taf. 17. - O. Doppelfeld, Romisches und frankisches Gias in Koln. Schriftenr. Arch. Ges. Koln 13 (Koln 1966) Taf. 

11. - P. La Baume, Gias der antiken Welt 1. Wiss. Kat. Rom.-Germ. Mus. Koln 1 (Koln o.J.) L6, Taf. 50, 2.

132 Vervoz, Prov. Liege, Grabfund: A. Baron de Loe, Belgique ancienne. Catalogue descriptif et raisonne 3. La periode 

romaine (Brussel 1937) 110 u. Abb. 41.
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Abb. 16 Verbreitung der im Federmuster verzierten Glaser und Glasfragmente. 1 Siesbach; 2 Trier;

3 Kbln; 4 Heerlen; 5 Nijmegen; 6 Krommenie; 7 Mohn; 8 Preist; 9 Lommersum-Hausweiler;

10 Valkenburg; 11 Vervoz; 12 Colchester. ★ Musterzier „Typ Siesbach".

Fragmente mit dieser Verzierung liegen aus Trier133, Mohn134, Preist135, Valkenburg136, 

Krommenie137 und Colchester138 vor (Abb. 16).

Der Verzierung des Fragmentes Kat.-Nr. 312 (Abb. 17) kommt am nachsten ein 8 cm 

hoher bauchiger Becher aus einer Steinkiste von Heerlen139. Das dunkelgriine, fast

133 Goethert-Polaschek 1977, 261, Nr. 1543 a-d u. f-g.

134 F. Hettner, Drei Tempelbezirke im Trevererlande. Festschr. zur Feier des hundertjahrigen Bestehens der Gesell

schaft fur niitzliche Forschungen in Trier (Trier 1901) 36 u. Taf. 7, 3. - Goethert-Polaschek 1977, 261, Nr. 1543 e.

135 Trierer Zeitschr. 14, 1939, 213 u. Abb. 7. - Goethert- Polascheck 1977, 261, Nr. 1543 h.

136 S.M.E. Van Lith, Rbmisches Gias aus Valkenburg Z.H. Oudheidk. Mededelingen 59-60, 1978-79, 105, Katalognr. 

330 u. Taf. 23.

137 W. Groenman-van Waateringe, W. Glasbergen und M. F. Hamburger, Een boerderij uit de eerste eeuw na Chr. te 

Krommenie (N. H.). In: In het voetspoor van A. E. van Giffen (Groningen 19662) 116-117 u. Abb. 58.

138 D. B. Harden, The Glass. In: C. F. C. Hawkes und M. R. Hull, Camulodunum. First Report on the Excavations at 

Colchester, 1930-39. Reports Research Committees Soc. Antiqu. London 14 (Oxford 1947) 295, Nr. 20-22 und 

Taf. 87.

139 J. H. Holwerda, Romeinsch kunsthandwerk uit Heerlen. Oudheidk. Mededelingen 11, 1930, 5 u. Abb. 3 rechts 

oben. - W. C. Braat, The Glass Collection of the Rijksmuseum Van Oudheden at Leiden. Oudheidk. Mededelingen 

44, 1963, 109 u. Taf. 38. - Heerlen III. Rijksmus. van Oudheden National Mus. of Antiquities (Leiden 1981). - W. 

Groenman-van Waateringe u.a. a.a.O. (Anm. 137) 116-117 u. Abb. 59.
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schwarze GlasgefaB mit dem opakweifien Federmuster diirfte auch fiir die Rekonstruk- 

tion des Siesbacher Gefafityps ein gutes Vorbild sein. Das um 1920 entdeckte Grab von 

Heerlen wird von J. H. Holwerda an das Ende des 2. Jahrhunderts datiert. Da ihm nur 

vergleichbare Glaser aus der Mitte des 1. Jahrhunderts bekannt waren, nimmt er an, dafi 

es sich um ein friiheres Stuck handelt. Da eine Laufzeit von einem Jahrhundert 

zumindestens ungewohnlich ware, zeigen die Funde von Siesbach, dafi auch eine 

Produktion wahrend des 2. Jahrhunderts nicht ausgeschlossen erscheint. Dafiir spricht 

ebenso eine gewisse Beliebtheit fiir schwarzes Gias, die im 2. Jahrhundert feststellbar 

ist140.

Abb. 17 Fragmentierter Glasbecher aus Grube 2/3 (Foto H. Thbrnig).

Ahnlich ist auch das Muster einer in das 1. Jahrhundert datierten Einhenkelkanne aus 

Kbln141 und einer Kanne des 2. Jahrhunderts aus Nijmegen142. Ebenfalls vergleichbar sind 

eine verschollene Wandscherbe aus Trier143 und vier Fragmente aus claudisch-neroni- 

scher Zeit, die sich in der Siedlung von Krommenie144 fanden.

Die Kartierung der im Federmuster verzierten Glaser und Glasfragmente des 1. und 

2. Jahrhunderts (Abb. 16) zeigt, dafi die Fundorte in den nordwestlichen Provinzen 

liegen. Bis auf eine Ausnahme handelt es sich um Fundpunkte innerhalb der Reichsgren-

140 Liste mit datierbaren schwarzen Glasern des 1. bis 3. Jhs. bei Isings 1964, 177ff.

141 Koln, Luxemburger Strafie s. Anm. 131.

142 Isings 1964, 176ff. u. Abb. 4.

143 S. Loeschcke, Romische GefaBe aus Bronze, Gias und Ton im Provinzialmuseum Trier. Trierer Zeitschr. 3, 1928, Taf.

4 B3. - Gose 1972, Abb. 286, 53. - Goethert-Polaschek 1977, 261, Nr. 1543 g.

144 s. Anm. 137.
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zen. Der Siesbacher Musterzier entsprechende Stiicke fanden sich an der Mosel, im 

Rheintal, ostlich der Maas und in Nordholland. Die geringe Fundmenge gestattet es aber 

nicht Verbreitungsschwerpunkte herauszuarbeiten. Bei dem gewahlten Kartenaus- 

schnitt fallt die Fundleere in der siidlichen und westlichen Gallia Belgica, in der Gallia 

Lugdunensis und in der Provinz Germania Superior auf. Das ist zum einen damit zu 

erklaren, dal? es der Verfasserin im Rahmen dieser Arbeit nur moglich war, grofiere 

Zeitschriftenreihen und leicht zugangliche Monographien zu sichten145. Zum anderen 

liegt es an dem Forschungsstand. Es gibt bisher kaum umfassendere Bearbeitungen 

romerzeitlichen Glases fur diesen Bereich. Siidgallien wurde bei der Untersuchung nicht 

beriicksichtigt.

4. Die Metallfunde

Metallreste enthielten die Grube 1, die Grube 2/3 und die Grube 4 (Taf. 17).

Den groBten Anteil machen die eisernen Nagel und Fragmente von Nageln aus. Sie 

haben fast alle die gleiche Grundform (Kat.-Nr. 367): einen quadratischen Schaft und 

eine rechteckig abgerundete Kopfplatte, deren groGter Durchmesser mit 1,9 cm angege- 

ben werden kann. Samtliche Nagel.sind brandpatiniert und wiesen Reste von anoxydier- 

tem tierischem Leichenbrand und verkohltem Holz auf. Die Anzahl der Nagel in den 

Gruben schwankt zwischen mindestens 38 Exemplaren in Grube 1 und 208 Exemplaren 

in Grube 2/3. Die kleinsten Nagel mit einer noch erhaltenen Lange von 0,4 cm befanden 

sich in Grube 2/3, die meisten sind jedoch zwischen 2,0 cm und 4,8 cm lang. Die Zahl 

und Mafie der Nagel lassen keine Rtickschlusse auf deren Funktion zu. Sie diirften 

jedoch zur Befestigung des Scheiterhaufens146 gedient haben oder aber stammen vom 

Totenbett bzw. Sarg des Verstorbenen.

Unter den Nageln befinden sich einige, ebenfalls eiserne, Sonderformen. Grube 1 

enthielt mindestens drei Ziernagel mit gewolbter Kopfplatte, die am Rand kragenartig 

ausgeweitet sind (Kat.-Nr. 78). In Grube 2/3 waren zwei eiserne Ziernagel zu verzeich- 

nen. Auch hier sind sie durch eine aufgewdlbte Kopfplatte charakterisiert (Kat.-Nr. 363 

u. 364). Drei eiserne Ziernagel mit spitzkonisch zulaufender Kopfplatte enthielt Grube 4. 

Die Funktion der eisernen Ziernagel geht aus dem Fundzusammenhang nicht hervor. 

Anzunehmen ware eine Anbringung als Dekoration an Kastchen o.a. Gegenstanden. 

Sicher zu einem Kastchen gehbrende Teile und Beschlage, wie z.B. Henkel oder 

Schlofibleche, fehlen allerdings.

Aus alien Gruben stammen zusammenkorrodierte Klumpen aus Eisen teilen, die nicht 

weiter identifiziert werden konnen. Grube 2/3 enthielt dartiber hinaus ein kleines 

Silberblechfragment (Kat.-Nr. 359), mehrere Bronzeblechfragmente (Kat.-Nr. 360) sowie 

zusammengeschmolzene Bronzereste (Kat.-Nr. 361). Der schlechte Erhaltungszustand 

und die geringe Menge lassen keine Vermutungen zu deren ursprimglichem Zustand 

zu. Die Funktion des Bleirestes (Kat.-Nr. 450) aus Grube 4 kann ebenfalls nicht naher 

bestimmt werden.

145 Verf. halt eine umfassendere Bearbeitung des im Federmuster verzierten romerzeitlichen Glases durchaus fur 

sinnvoll, um die Verbreitung und chronologische Stellung dieses Glastypes naher einzugrenzen.

146 Nierhaus 1959, 48f.
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5. Die Knochenartefakte

Bei der grofien Anzahl von fragmentiert erhaltenen hohlen zylindrischen Knochenrbh- 

ren aus Grube 2/3 (Kat.-Nr. 396-408 u. Taf. 19), deren Wand eine Durchbohrung 

aufweist, handelt es sich um Scharnierteile147. Die Knochenhiilsen wurden aus tierischen 

Rbhrenknochen gearbeitet. Die gedrechselte Knochenplatte und das Knochenstabchen 

(Kat.-Nr. 409 u. 410-412) sind ebenfalls Bestandteile einer Scharnierkonstruktion.

Diese Knochenartefakte wurden von der Forschung lange Zeit als Flbten bezeichnet. Ihre 

wahre Bedeutung erkannte als erster G. de Mortillet148. Ausgehend von Fundmaterial aus 

Vindonissa machte dann F. Fremersdorf in einer grofieren Arbeit auf diese Knochenteile 

aufmerksam und erlauterte das Konstruktionsprinzip149. J. C. Beal, der das Material aus 

den Museen von Lyon und Nimes bearbeitete, fafite den Forschungsstand noch einmal 

zusammen und gliederte die Artefakte typologisch150.

Abb. 18 Beispiel fur die Zusammensetzung von Scharnierteilen (nach J. C. Beal 1984 [Anm. 150] 25).

147 F. Fremersdorf, Romische Scharnierbander aus Bein. Serta Hoffilleriana 1940, 323-337. - J. C. Beal, Catalogue des 

objets de tabletterie du musee de la civilisation galloromaine de Lyon (Lyon 1983) lOlff. - S. Frere, Verulamium 

Excavations 1 (Oxford 1972) 149f. - E. Schmid, Beindrechsler, Hornschnitzer und Leimsieder im romischen Augst. 

Provincialia. Festschr. R. Laur-Belart (Basel-Stuttgart 1968) 188ff.

148 J. C. Beal a.a.O. (Anm. 147) 101.

149 F. Fremersdorf a.a.O. (Anm. 147) 321ff.

180 J. C. Beal a.a.O. (Anm. 147) 101-126, Taf. 20-22. - J. C. Beal, Les objets de tabletterie antique du musee 

archeologique de Nimes. Cahier mus. et mon. Nimes 2 (Nimes 1984) 25-32.
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Vor allem Mobelfunde und andere Gegenstande mit vollstandig erhaltener Scharnier- 

konstruktion geben AufschluB uber den Funktionsmechanismus (Abb. 18). Ein Schar- 

nierband besteht aus mehreren Knochenrohren. In die einzelnen Knochenrohren wurde 

ein Holzkern eingepafit, der sich der Innenwand anpafite und an beiden Enden heraus- 

ragte151. Bei einem Teil der Knochenrohren wurde dieser iiberstehende Holzstab zu 

schmalen zylindrischen Fortsatzen umgearbeitet, die anderen erhielten eine entspre- 

chende schwache zylindrische Vertiefung. Setzte man nun jeweils Rbhren der einen und 

der anderen Gruppe ineinander, so drehten sich die einzelnen Teile um ihre eigene 

Achse. In die seitlichen Locher wurden hblzerne oder eiserne Stifte eingesetzt, die die 

Verbindung zu den beiden Teilen des Gegenstandes herstellten, die durch ein Scharnier- 

band miteinander verbunden werden sollten152. Wie Beispiele aus Boscoreale und Her

culaneum zeigen, waren die aufieren Enden des Scharnierbandes in den Gegenstand 

eingepafit. Als auBerer Abschlufi kann aber auch eine runde Knochenplatte, in die ein 

gedrechselter verzierter Knochenstift eingesetzt war (Abb. 19, b u. c), gedient haben153. 

Die Knochenplatte und drei Stiftknopfe (Kat.-Nr. 409 u. 410-412) belegen, dafi in 

Siesbach solch ein AbschluB vorgelegen haben mufi.

Abb. 19 Scharnierteile aus einem Grab in Kbln, Luxemburger Strafie (nach F. Fremersdorf 1940 [Anm. 

147] 330, Abb. 13).

151 Knochenscharnier mit Holzkern aus Koln, Alter Markt s. Bonner Jahrb. 153, 120, Abb. 5, 184 u. Taf. 12, 184.

152 Zum Funktionsprinzip s.a. S. Frere a.a.O. (Anm. 147) 149-150.

153 Vgl. Scharnierteile aus einem Grab an der Luxemburger Strafie in Koln, F. Fremersdorf a.a.O. (Anm. 147) 330, 

Abb. 13.
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Scharnierteile sind ebenfalls in dem in die erste Halfte des 2. Jahrhunderts gehorenden 

Graberfeld von Praunheim zu linden (Abb. 20), von A. Riese als Rbhren, Spielsteine und 

Knochenstiftenden angesprochen und noch nicht als Scharnierteile erkannt154. Besonders 

der Knochenstift aus Grab 70, das u. a. eine Miinze des Hadrian enthielt, entspricht etwa 

dem Siesbacher Stuck aus Grube 2/3 (Kat.-Nr. 411).

Abb. 20 Scharnierteile aus verschiedenen Grabern des Graberfeldes von Praunheim (nach A. Riese 

1907 [Anm. 154] Taf. 6, 7-13, 15 u. 17).

Anhand der Knochenscharniere aus Lyon erarbeitete J. C. Beal zwei Haupttypen155. Typ 

A XI1, zu dem auch die Siesbacher Stiicke gerechnet werden kbnnen, weisen eine Lange 

von 7,0 cm bis 8,5 cm auf, der Durchmesser liegt meistens zwischen 1,9 cm und 2,4 cm. 

In der Nahe des einen Endes befindet sich haufig ein Band von einer oder mehreren 

diinnen, eingedrehten parallelen Rillen. Charakteristisch sind weiterhin eine bis zwei 

seitliche, kreisrunde Durchbohrungen. Eine genaue Datierung dieser Stiicke ist schwie- 

rig, doch scheinen sie in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus haufig zu sein. 

Eine gut vergleichbare, ebenfalls beschadigte Sammlung von Knochenscharnieren 

stammt aus dem Grabhiigel von Helshoven (Hoepertingen), Limburg, der in das zweite 

Viertel des 2. Jahrhunderts datiert156.

Der schlechte Erhaltungszustand der Siesbacher Knochenscharniere ermbglicht leider 

keine Angaben dariiber, wozu die Fragmente urspriinglich gehbrt haben. Belegt sind

154 A. Riese, Das romische Graberfeld bei Praunheim. Die Ausgrabungen des Winters 1901-1902. Mitt. rom. Funde 

Heddernheim 4 (Frankfurt a. M. 1907) Taf. 6, 7-13, 15 u. 17.

155 J. C. Beal a.a.O. (Anm 147) 102ff. u. 11 Off.

156 Arch. Belgica 164, 1974, 36, Abb. 23, 57-68. Verbreitungskarte romerzeitlicher belgischer Grabhiigel, in denen 

Scharnierteile gefunden wurden bei M. Amand, Considerations sur nos grands tumulus 2. Tumulus a bucher et 

tombeau separes. Vie arch. 5, 19, 1985, 96 u. Abb. 9.
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Scharnierkonstruktionen bei Mobelstticken (Schranke, Truhen), Sarkophagen und Kast- 

chen157. Aufgrund der geringen Grofie und der Feinheit der Bearbeitung kbnnten die 

Scharniere aus Grube 2/3 Bestandteile eines Kastchens gewesen sein.

6. Die Perlen

Auffallend groB ist mit 24 Exemplaren und neun Fragmenten die Zahl der in Siesbach 

gefundenen Perlen (Taf. 18). Aus Grube 2/3 wurden 21 vollstandig erhaltene Perlen mit 

vertikalen und schragen Rippen auf der Oberflache (Kat.-Nr. 371-391) geborgen. Der 

Durchmesser liegt bei 0,7 cm bis 1,1 cm. Die teilweise leicht angeschmolzene Oberflache 

gibt einen eindeutigen Hinweis auf sekundare Brandeinwirkung. Bei den drei Perlen mit 

glatter Oberflache (Kat.-Nr. 392-394) dtirfte es sich urspriinglich auch um Perlen mit 

gerippter Oberflache gehandelt haben. Die Farbe reicht von weifiblau bis mattgriinlich- 

blau. Bei den Perlenbruchstucken (Kat.-Nr. 395) kann man erkennen, dafi die Perlen 

durchgefarbt sind. Alle weisen eine rauhe, leicht porose Oberflache auf, was u.a. wohl 

auf die sekundare Brandeinwirkung zuriickzufuhren ist.

Perlen mit langsgerippter Oberflache, der wahrscheinlich weitverbreiteste romische 

Perlentyp tiberhaupt, werden als Melonenperlen bezeichnet. Diese Perlengattung besitzt 

Vorlaufer in der 18. Dynastie (15. bis 14. Jahrhundert v. Chr.), wo zuerst in Stein und 

Ton, bald auch in GlasfluB Perlen nach der den Agyptern heiligen blauen Lotosknospe 

geformt wurden158 159.

Die Melonenperlen konnen aus unterschiedlichem Material gefertigt worden sein. Nach 

Kuhne160 bestehen sie aus Kieselkeramik, auch agyptisches Porzellan oder agyptisches 

Fayence genannt. Hergestellt wurde dieser Werkstoff aus Quarzsplitt und Glaspulver 

(als silikatische Bindemittel) und aus einem organischen Bindemittel (Starkekleister, 

Pflanzengummi o.a.). Die tiirkisfarbene Glasur bildet sich bei Verwendung von Sand- 

Kalk-Soda-Mischungen mit relativ hohem Sodagehalt und mit einem Zusatz von Kupfer- 

verbindungen. Nach H. Born161 bestehen die Perlen aus feinem und quarzreichem Sand, 

weiBem Ton, Kristallsoda und Kupferoxyd mit Wasser als Bindemittel. Soda und Kupfer 

bilden bei bestimmten Temperaturen mit dem Quarz die Glasur auf der AuBenseite. Die 

Bezeichnung Fayence ist unrichtig, da die Perlen nur einmal gebrannt wurden, wahrend 

wirkliche Fayence durch Vorbrennen, ein anschlieBendes Auftragen von oder Tauchen 

in Glasur und endlich durch eigentliches Brennen hergestellt wird. H. Born hat versucht, 

die Herstellungstechnik von Melonenperlen zu rekonstruieren. Sehr wahrscheinlich 

wurden sie aus freier Hand hergestellt und nicht mit Hilfe von Prefiformen.

Die zeitliche Einordnung der Melonenperlen ist sehr schwer. Die Melonenperlen, die 

bereits in vorromischer Zeit vereinzelt auftreten, erleben in fruhromischer Zeit einen 

ungeheuren Aufschwung und sind noch haufig im 2. und 3. Jahrhundert zu finden. 

Auch in merowingischen Grabern sind sie belegt162.

157 Beispiele bei F. Fremersdorf a.a.O. (Anm. 147) 323ff.

158 G. A. Eisen, Lotus- and Melon-Beads. Am. Journal Arch. 34, 1930, 20-43.

159 B. Czurda-Ruth, Die rbmischen Glaser vom Magdalensberg. Arch. Forsch. Grab. Magdalensberg 6 = Kartner 

Museumsschr. 65 (Klagenfurt 1979) 200.

160 A. Bbhme in: H. Schonberger, Kastell Oberstimm. Die Grabungen von 1968 bis 1971. Limesforsch. 18 (Berlin 1978) 

288.

161 H. Born, Material und Herstellungstechnik antiker Melonenperlen. Jahrb. RGZM 22, 1975, 137ff.

162 Beispiele bei A. Bbhme a.a.O. (Anm. 160) Anm. 331.
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Melonenperlen kommen in militarischen und zivilen Siedlungen, Heiligtiimern sowie 

Frauen- und Kindergrabern vor163.

Melonenformige Perlen konnen auch Bestandteil des Pferdegeschirrs gewesen sein164. 

Betont wird immer wieder der Amulettcharakter der Perlen. A. Bohme165 fuhrt an, dafi 

fast alle Oberstimmer Melonenperlen einseitige Abnutzungsspuren zeigen, was darauf 

hindeute, dafi sie moglicherweise einzeln an einem Band getragen wurden. In Grabern 

findet man immer nur eine oder wenige Perlen. Dies ist auch bei Grabern des 2. 

Jahrhunderts zu beobachten166. A. Bohme spricht sich daher gegen eine Verwendung als 

Halskettenglieder aus. Die Annahme, dafi es sich bei diesen Perlen um Amulette handle, 

wird durch die blaue Farbe all dieser Perlen unterstutzt. Blau gait seit alter Zeit als 

unheilabwehrende Farbe (apotropaische Wirkung)167.

Die hohe Zahl der in Siesbach gefundenen Perlen ist bemerkenswert. Mit mindestens 24 

Stuck ist die Anzahl fast doppelt so hoch wie die der fast identischen Perlen aus dem 

Grab von Penteville, das in die Zeit von 160 bis 190 datiert wird168. J. Plumier sieht die 

Perlen als Bestandteile einer Halskette an169, gleiches mochte man fur den Siesbacher 

Fund annehmen.

C. Die Auswertung der Grubeninventare

1. Das Gefafispektrum

Das Hauptkriterium fur die Einteilung der Keramik in grbBere Kategorien war die 

Oberflachenbeschaffenheit, eine weitere Gliederung erfolgte nach Formen. Nach der 

statistischen Auszahlung stellt sich die Mindestgefafianzahl der einzelnen Keramikgat- 

tungen bezogen auf die Gruben folgendermaBen dar:

163 Liste bei A. Bohme a.a.O. (Anm. 160) Anm. 330.

164 S. M. E. Van Lith, Gias aus Asciburgium. Beitr. Arch. Rom. Rheinland 4 (Koln 1984) 278 u. Anm. 142.

165 A. Bohme a.a.O. (Anm. 160) 288.

166 Graber der Mitte und zweiten Halfte des 2. Jhs.: Helshoven (Prov. Limburg, Belgien) mit zwei Melonenperlen: 

Arch. Belgica 164, 36 u. Abb. 23, 69. Marpingen (Saarland) mit zwei Melonenperlen: A. Rolling, Die romischen 

Brandgraber von Marpingen, Kr. St. Wendel, 1. Teil. Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 14, 1967, 53 u. Abb. 11, 

13-14. Arsimont (Prov. Namur, Belgien) mit drei Melonenperlen: Arch. Belgica 255, 1983, 116 u. Abb. 4, 18 A.

M. Griinewald, Die Kleinfunde des Legionslagers von Carnuntum mit Ausnahme der Gefafikeramik (Grabungen 

1968-1974). Rom. Limes Osterreich 31 (Wien 1981) 21.

168 J. Plumier, Tumuli belgo-romains de la Hesbaye occidentale: Seron, Hanret, Bois de Buis, Penteville. Documents 

inedits relatifs a 1'archeologie de la region namuroise 2 (Namur 1986) 82 u. Abb. 56, 30.

169 J. Plumier a.a.O. (Anm. 168) 90.

Unverzierte Terra Sigillata

Grube 1

32

Grube 2/3

85

Grube 4

22

Verzierte Terra Sigillata - 1 -

Teller mit Goldglimmeriiberzug 7 11 —

„Schwarzfirnisware" 2 15 —

Braunrot engobierte Teller 2 28 3

„Honigtdpfe" 1 2 —

Kriige 2 12 1

Amphoren — 6 1

Rauhwandige Ware 2 10 1

Handgemachte Ware — 2 -

GesamtgefaBanzahl 48 172 28
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Zusammen enthielten die Siesbacher Gruben demnach mindestens 248 Gefafie, wobei 

Grube 2/3 mit 172 Gefafien 69 % des Gefafibestandes lieferte. Mit 20 % liegt die Grube 1 

an zweiter Stelle, gefolgt von Grube 4 mit 11 %. Mit insgesamt 139 Gefafien (56 %) macht 

die unverzierte Terra Sigillata uber die Halite der Gefafie aus. Es folgen die braunrot 

engobierten Teller (13 %), die Teller mit Goldglimmeriiberzug (8 %), die „Schwarzfirnis- 

ware" (7 %), die Kriige (6 %), die rauhwandige Ware (5 %), die Amphoren (3 %), die 

„Honigtbpfe" (1 %), die handgemachte Ware (1 %) und die reliefverzierte Terra Sigillata. 

In alien Waren- bzw. Gefafigattungen nimmt die Grube 2/3 zahlenmafiig die erste Stelle 

ein.

Eine Gliederung des Gefafikeramikmaterials nach Funktionsgruppen ergibt folgendes 

Bild:

Grube 1

Grube 2/3

Grube 4

Kochgeschirr

Topf Reibschiissel

1 2

4 3

1

Speisegeschirr

Schiissel Teller Schalchen 

16 17

4 67 47

1 16 8

Trinkgeschirr

Becher Krug Amphoren

2 2

15 12 6

1 1

Total 11 176 39

Deutlich iiberwiegt in alien Gruben das Speisegeschirr (77 %). An zweiter Stelle steht das 

Trinkgeschirr (19 %), wahrend das Kochgeschirr daneben auffallend zuriicktritt (4 %). 

Beim Speisegeschirr stellen Teller fiber die Halfte der Gefafie, namlich 99 von 176 

Gefafien.

Nach dieser Zusammensetzung des Gefafispektrums kann man annehmen, dafi es sich 

hier um die durch die Teilnehmer der „Totenfeier" benutzten Gefafie handelt. Die grofie 

Anzahl der Gefafie spricht gegen eine Grabbeigabe170.

Die Einordnung der feinen und groben Keramik aus den Gruben von Siesbach hat 

gezeigt, dafi enge Beziehungen zur umliegenden Fundlandschaft bestehen. Ein Teil der 

Terra Sigillata ist aus Mittel- und Ostgallien importiert worden, wobei hier Lezoux, Trier 

und Rheinzabern den Hauptanteil ausmachen (Abb. 9). Die scheibengedrehte 

Gebrauchskeramik findet ihre besten Entsprechungen im Gebiet des Hunsriick, in Trier 

und in Speicher/Eifel bis in die Gegend von Lebach/Saarland.

Die zahlreichen Sigillatagefafie aus den Gruben waren sicher Teile eines Tafelgeschirrs. 

Zu untersuchen ist, ob sich Gedecke fur einzelne Personen in Form von Gefafikombina- 

tionen in bestimmter Anzahl erkennen lassen. Zunachst seien die bisher anhand anderer 

Befunde, in erster Linie Grabfunde, rekonstruierten Geschirrsatze kurz vorgestellt.

F. Drexel171 hat ein aus 12 Teilen bestehendes Gedeck, namlich vier Teller, vier mittel- 

grofie Napfe und vier kleine Napfe, ermitteln kbnnen. Ausgehend von schriftlichen 

Quellen des ersten nachchristlichen Jahrhunderts und deren Ubereinstimmung mit 

rbmerzeitlichen Silberschatzfunden, veranschaulichte er die Zusammensetzung dieser 

„Services" an geschlossenen Grabfunden aus den nbrdlichen rbmischen Provinzen. 

Daneben kann ein verkleinertes Gedeck auftreten, der sog. 2/3-Satz. Er setzt sich

170 In dem gleichen Sinne L. Kilian und H. Cuppers a.a.O. (Anm. 99) 203.

171 Drexel 1928, 51ff.
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zusammen aus vier Tellern und vier mittelgrofien oder vier unterschiedlich grofien 

Tassen, also insgesamt acht Gefafien. Dariiber hinaus stellte F. Drexel172 fest, dafi es auch 

neunteilige Gedecke gibt. Sie umfassen drei Teller, drei mittelgrofie Napfe und drei 

kleine Napfe.

In den Grabern von Cannstatt konnte R. Nierhaus173 einen weiteren Geschirrsatz beob- 

achten. Bei seinem sog. „Cannstatter Satz" handelt es sich um ein vierteiliges Gedeck, 

bestehend aus drei Tellern und einem Napf.

Eine andere Form eines auf eine Person zugeschnittenen Gedeckes enthielt das mittelkai- 

serzeitliche Korpergrab 282 der Giinzburger Westnekropole174. Hier fanden sich ein Teller 

und vier Napfe.

Eine Ubertragung dieser bisher ermittelten Gedecke auf die in den Siesbacher Gruben 

vorhandenen Terra Sigillata-Gefafie, nur sie sind ja fur eine Berechnung entscheidend, 

fiihrten zu keinem Ergebnis. Die Aufteilung der Teller bereitete keine Probleme, schwie- 

rig war allerdings eine regelmafiige Gliederung der Napfe in grofie und kleine bzw. 

mittelgrofie Formen. So wurden alle Napfe gleichrangig behandelt. Die daraufhin 

durchgefiihrten Berechnungen nach der Mindestgefafianzahl ergaben eine gewisse 

Ubereinstimmung bei einem Gedeck, bestehend aus drei Tellern und vier Napfen 

unterschiedlicher Grofie. Umgerechnet auf die einzelnen Grubenkomplexe kbnnten sich 

somit folgende Zahlen fiir die an einer „Totenfeier" beteiligten Personen ergeben. Bei 

Grube 1 waren es demnach vier, bei Grube 2/3 zwblf und bei Grube 4 zwei bis vier 

Personen. Ein Blick auf den zahlenmafiigen Anteil der anderen Warenarten zeigt zwar 

keine vbllige Ubereinstimmung, lafit die angenommene Personenzahl aber auch nicht als 

vbllig abwegig erscheinen.

Hervorgehoben werden mufi die Unsicherheit dieser Rekonstruktion von Gedeck und 

darauf zuriickgefiihrte Personenzahl. Es kann nur von einer Mindestgefafizahl ausge- 

gangen werden, da das Keramikmaterial tiberwiegend zerscherbt vorliegt. Unsicher ist 

auch, ob das gesamte bei der Totenzeremonie benutzte Geschirr in die Gruben gelangte. 

Diesen Aspekt stellten schon St. Martin-Kilcher175 und M. Mackensen176 bei ihren Rekon- 

struktionsversuchen von Geschirrsatzen anhand der tiberlieferten Grabinventare her- 

aus. Ein Unsicherheitsfaktor ist hier z.B. das unterschiedlich sorgfaltige Ausleseverfah- 

ren der Geschirreste aus den Scheiterhaufen. Dariiber hinaus kann ein Gedeck durchaus 

schon unvollstandig oder in veranderter Zusammensetzung in den Fundzusammenhang 

gelangt sein, wenn es durch vorherigen Bruch oder Verlust dezimiert oder durch 

Ersatzstiicke erganzt war177.

Bisher gibt es keine vergleichbaren Berechnungen, die zur Interpretation des Befundes 

von Siesbach herangezogen werden kbnnten. Lediglich L. Kilian und H. Cuppers178

172 Drexel 1928, 53.

173 Nierhaus 1959, 43f.

174 W. Czysz, Der Sigillata-Geschirrfund von Cambodunum-Kempten. Ein Beitrag zur Technologie und Handelskunde 

mittelkaiserzeitlicher Keramik. Ber. RGK 63, 1982, 341 u. Abb. 40.

175 Martin-Kilcher 1976, 84ff. konnte keine echten Geschirrsatze rekonstruieren, sondern stellte nur verschiedene 

Geschirrkombinationon fest.

176 M. Mackensen, Das romische Graberfeld auf der Keckwiese in Kempten 1. Graber und Grabanlagen des 1. und 4. 

Jahrhunderts. Materialh. bayer. Vorgesch. A 34 = Cambodunumforsch. 4 (Kallmunz 1978) 170 f.

177 Vgl. W. Czysz a.a.O. (Anm. 174) 341.

178 L. Kilian u. H. Cuppers a.a.O. (Anm. 99) 204.
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werten die in der Grube F von Horath am zahlreichsten vertretenen Sigillatanapfe mit 

Barbotinedekor als Hinweis auf die Zahl der an einer Totenfeier beteiligten Personen. 

Dies ist aber eine Berechnungsgrundlage, die die Verfasserin nicht fur ausreichend halt, 

da es keine endgtiltigen Ergebnisse iiber die Zahl der zu einem Gedeck gehbrenden 

Napfe gibt.

2. Gefafizerschlagung

Alle vier Siesbacher Gruben wiesen unter den Keramikfunden unterschiedlich intensiv 

sekundar verbrannte bzw. verbrannte und unverbrannte aneinanderpassende Scherben 

auf, die nur durch eine Bruchkante getrennt waren. Diese Tatsache, dafi verbrannte und 

unverbrannte Fragmente von Keramikgefafien sich zusammenftigen liefien, konnte 

besonders bei der Terra Sigillata gut beobachtet werden.

Gleichartige Erscheinungen sind aus anderen Befunden bekannt179. Eine ausfiihrliche 

Beschreibung der Intensitat der Verbrennung und dem Erhaltungszustand der Keramik- 

beigaben gibt St. Martin-Kilcher180. Auch sie konnte bei in mehreren Fragmenten erhalte- 

nen Gefafien verschieden Starke Brandspuren beobachten.

In der Literatur finden sich zwei Erklarungen fur diesen unterschiedlichen Zustand der 

Scherben.

Eine Interpretationsmbglichkeit geht davon aus, dafi die vollstandigen Gefafie auf den 

Scheiterhaufen geworfen wurden und durch die grofie Hitze zerbarsten, der sie dort 

ausgesetzt waren. Dabei kam ein Teil der Scherben aufierhalb des Feuers zu liegen und 

trug dementsprechend keine Brandeinwirkung davon. Die iibrigen Scherben dagegen 

wiesen eine schwarze Verfarbung auf. Der Zustand der SigillatagefaBe aus der Grube F 

von Horath wird auf diesen Vorgang zuruckgefiihrt181. Ebenfalls erst ein Zerplatzen der 

Gefafie im Feuer des Scheiterhaufens nimmt F. Drexel182 fur die Funde aus dem Graber- 

feld von Faimingen an und H. Brunsting183 fur entsprechend gefarbte Scherben aus dem 

Graberfeld Hees bei Nijmegen.

Im anderen Fall nimmt man an, daB Teile der Beigaben, in erster Linie des Speisege- 

schirrs vor der Verbrennung absichtlich zerschlagen und dann in den Scheiterhaufen 

geworfen wurden. Es veranderten sich dabei natiirlich nur die Teile, die ins Feuer fielen 

und darin liegen blieben.

W. Htibener184 aufierte bereits diese Vermutung anhand der Beobachtungen, die er an 

der Keramik aus den Brandschuttungen der Nekropole von Roggden machte, legte sich

W. Htibener, Ein rbmisches Brandgraberfeld bei Roggden, Ldkr. Wertingen. Bayer. Vorgeschbl. 24, 1959, 52. - O. 

Roller, Ein romisches Brandgrab von Rheinzabern. Mitt. Hist. Ver. Pfalz 58, 1960, 78-79. - L. Kilian u. H. Cuppers 

a.a.O. (Anm. 99) 192. - H. U. Nuber, Ein romischer Grabfund aus Ludwigshafen-Maudach. Mitt. Hist. Ver. Pfalz 

70, 1972, 125. - M. Mackensen a.a.O. (Anm. 176) 151. - P. Fasold u. C.-M. Hussen, Romische Grabfunde aus dem 

ostlichen Graberfeld von Faimingen-Phoebiana, Ldkr. Dillingen a. d. Donau. Bayer. Vorgeschbl. 50, 1985, 292. - L. 

Berger, Die Grabungen beim Augster Osttor im Jahre 1966. Jahresber. Augst und Kaiseraugst 5, 1985 (1986) 27 ff.

180 Martin-Kilcher 1976, 11.

181 L. Kilian u. H. Cuppers a.a.O. (Anm. 99) 192.

182 Drexel 1929, 25.

183 Brunsting 1937, 25.

184 W. Htibener a.a.O. (Anm. 179) 52.
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aber noch nicht auf eine absichtliche Zerschlagung fest. Die unterschiedlich stark 

verbrannten Scherben der Gefafie fiihrten P. Fasold und C. M. Hiissen185 auf ein 

absichtliches Zerschlagen der Keramikbeigaben vor oder wahrend der Verbrennung 

zuriick. Bei dem wahrscheinlich in flavische Zeit datierenden Grabhiigel von Augst186 

fanden sich auf der Kremationsflache zahlreiche Fragmente von acht zerbrochenen 

Weinamphoren, wobei unverbrannte an verbrannte Scherben passen. Dies weise nach 

L. Berger ebenfalls auf eine absichtliche Zerkleinerung vor dem Brand hin und stelle 

einen Teil eines nicht weiter bekannten Rituals dar. In Grab 51 aus Courroux fand sich 

ein Sigillatateller, der aus uber 30 Scherben mit ganz unterschiedlichen Brandspuren fast 

vollstandig zusammengesetzt werden konnte. St. Martin-Kilcher187 nimmt an, dafi der 

Teller vor oder wahrend der Kremation auf dem Scheiterhaufen absichtlich zerschlagen 

wurde. In dem gleichen Sinne a u Bert sich R. Perraud188, der ausgehend von Beobachtun- 

gen an dem rbmerzeitlichen Graberfeld von Plantees bei Briord (Ain) ebenfalls ein rituell 

bedingtes Zerbrechen der Keramik vor oder wahrend des Niederbrennens des Scheiter- 

haufens annimmt. Ein Zerschlagen des Geschirrs im Rahmen einer Zeremonie nimmt O. 

Roller189 an. Ein Teil der Beigaben, hauptsachlich Speisegeschirr wurde vor der Verbren

nung zerschlagen und uber den Scheiterhaufen gestreut. Dabei fielen eine ganze Anzahl 

Scherben daneben, die dann keine Brandspuren aufwiesen. Grobtonige Beigaben wur- 

den ganz auf den Scheiterhaufen gebracht und mitverbrannt. Sie sind lediglich im Brand 

stark verzogen. Eine intentionelle Zerschlagung nimmt auch A. van Doorselaer190 an. Das 

Phanomen der absichtlichen Unbrauchbarmachung vor der Verbrennung konnte H. U. 

Nuber191 anhand von Bronzegefafifragmenten nachweisen und iibertrug diese Behand- 

lung der Bronzegefafie auch auf die Gefafikeramik. Er rekonstruierte folgenden Hand- 

lungsablauf: Die Beigaben wurden absichtlich zerschlagen und auf den Scheiterhaufen 

gebracht, den man anschliefiend anziindete, oder direkt ins Feuer geworfen. Beim 

Zerschlagen konnten Teile auBerhalb des Scheiterhaufens liegenbleiben oder diesen 

beim Wurf verfehlen. Auch M. Mackensen192 spricht sich aufgrund der kleinteiligen 

Zertriimmerung von Sigiliatagefafien als auch von Grobkeramik fur ein rituell bedingtes 

Zerschlagen vor der Verbrennung aus. Fiir diinnwandige Keramik erwagt er die Mdg- 

lichkeit, daB die Ge fa Be erst wahrend der Verbrennung des Toten auf den Scheiterhau

fen geworfen wurden und beim Aufprall zerbarsten.

Das absichtliche Zerschlagen der Keramik wird allgemein auf einen rituellen Vorgang 

zuriickgefiihrt. Dieser „Ritus" laBt sich nur schwer genauer deuten, da in den iiberliefer- 

ten schriftlichen Quellen kein Hinweis zu finden ist. Schon Caesar berichtet193, daB bei

185 P. Fasold u. C.-M. Hiissen a.a.O. (Anm. 179) 292.

186 L. Berger a.a.O. (Anm. 179) 27-32.

187 Martin-Kilcher 1976, 93.

188 R. Perraud, Le bris rituel au Ier et IP siecles de notre ere d'apres les fouilles des Plantees a Briord (Ain). Revue Arch. 

Est et Centre-Est 25, 1974, 15f.

189 O. Roller a.a.O. (Anm. 179) 78f.

190 A. van Doorselaer, Les necropoles d'epoque romaine en Gaule septentrionale. Diss. Arch. Gandenses 10 (Brugge 

1967) 115f.

191 H. U. Nuber a.a.O. (Anm. 179) 126ff.

192 M. Mackensen a.a.O. (Anm. 176) 151.

193 Caesar, bellum gallicum 6, 19.
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gallischen Leichenbegangnissen Beigaben, insbesondere solche Dinge, die dem Verstor- 

benen besonders wert waren, in das Feuer geworfen wurden. Das Feuer zerstorte die 

Beigaben, entzog sie somit dem diesseitigen Bereich und fuhrte sie in den jenseitigen 

Bereich hinuber bzw. machte sie dem Toten im Jenseits dienstbar. Der Grieche Lucian 

von Samosata (120 bis 180) schildert dies in einer seiner Anekdoten194 besonders anschau- 

lich. Eine Zerstbrung erst nach dem Brand wiirde die Wirkung des Feuers aufheben. 

Durch die intentionelle Zerstbrung der Gegenstande bevor sie auf den Scheiterhaufen 

gelangen, entzieht man die Gegenstande schon vorher dem Bereich der Lebenden. Dem 

Wurf selber kommt dabei eine bestimmte Bedeutung zu195. Durch das Hinwerfen bringt 

man den Seelen der Toten die Opfergaben dar. Eine Zerstbrung der Beigaben nach dem 

Brand erscheint nur in solchen Fallen sinnvoll, wenn das Feuer Gegenstande nicht 

zerstbrt hat oder die GroBe der Deponierung in der Grabgrube entgegenstand196.

Nach dem Zustand der Siesbacher Keramik zu urteilen, nimmt die Verfasserin ein 

absichtliches Zerschlagen der Gefafikeramik vor dem sekundaren Brand an. Anschlie- 

Bend wurden die Scherben in Richtung Scheiterhaufen geworfen, wobei durchaus einige 

das Feuer verfehlen konnten. Alle kamen wohl auch nicht direkt im Feuer zu liegen, 

sondern waren teilweise einer geringeren Hitze ausgesetzt. Ein Reduktionsbrand diirfte 

dabei nicht eingesetzt haben, da sich die Farbe wahrend eines sekundaren Brandes nur 

dann andert, wenn die Temperatur die originale Brenntemperatur iibersteigt. Es liefien 

sich keine antiken Quellen anftihren, die sich direkt auf das intentionelle Zerbrechen 

grower Gefafimengen beziehen. Dem Vorgang diirfte aber grundsatzlich dieselbe Bedeu

tung zukommen, wie er fur die Dinge aus dem persbnlichen Besitz der oder des Toten 

iiberliefert ist.

194 F. Cumont, After Life in Roman Paganism (New Haven 1922) 49f. - Lucian, Philopseudes 27: Indem wir noch 

sprachen, kamen die Sohne des Eukrates vom Fechtboden zuriick. Der eine von ihnen war schon uber die ersten 

Jiinglingsjahre hinaus, der andere mochte ungefahr fiinfzehn Jahre haben. Nachdem sie uns ihre Reverenz gemacht 

hatten, nahmen sie auf dem Ruhebette ihres Vaters Platz, und mir wurde ein Lehnstuhl gebracht. Auf einmal fing 

Eukrates, als ob ihm der Anblick seiner Sohne eine neue Wundergeschichte ins Gedachtnis bringe, wieder an: So 

mdge mich der Himmel Freude an diesen beiden erleben lassen, als das wahr ist, was ich dir erzahlen will, 

Tychiades! Wie sehr ich meine selige Frau, ihre Mutter, geliebt habe, ist jedermann bekannt; ich habe es durch alles, 

was ich sowohl in ihrem Leben als nach ihrem Tode fur sie getan, deutlich genug zu Tage gelegt, indem ich ihren 

ganzen Schmuck und das Kleid, das sie am liebsten trug, mit ihr verbrennen liefi. Am siebenten Tag nach ihrem 

Hintritt lag ich auf diesem nehmlichen Ruhebette, und las, um Trost in meinem Leiden zu suchen, Platons Buch von 

der Seele. Alles war still und einsam um mich her. Auf einmal sehe ich meine Demaeneta, die sich auf dem 

nehmlichen Platze, wo hier Eukratides sitzt, zu mir setzt. - Er deutete bei diesem Worte auf seinen jiingeren Sohn, 

der, wie man sich von einem Knaben seines Alters vorstellen kann, dabei zusammenfuhr, da er vorhin schon beim 

Anfang der Erzahlung leichenblaB geworden war. - Sobaid ich sie sie sah, fuhr Eukrates fort, umarmte ich sie und 

weinte wie ein Kind. Sie verwehrte mir zu schreien, beklagte sich aber, daE ich, da ich ihr sonst alles zu Gefallen 

getan, den einen von ihren goldenen Schuhen nicht mitverbrannt hatte. Er sei, sagte sie, unter den Kleiderschrank 

gefallen - und dies war die Ursache, warum wir ihn nicht finden konnten, und also nur einen verbrannt hatten. 

Indem wir noch zusammen sprachen, fing mein vertracktes milesisches SchoEhundchen, das unter dem Bette lag, 

an zu bellen, und sogleich verschwand sie wieder: der Schuh aber wurde hernach unter dem Kleiderschrank 

gefunden, und am folgenden Tage verbrannt (aus dem Griechischen ubersetzt von C. M. Wieland, Leipzig 1788/89, 

unveranderter reprografischer Nachdr. Darmstadt 1971).

195 Zeugnisse bei S. Eitrem, Opferritus und Voropfer der Griechen und Romer. Nachdr. Ausg. Kristiana 1915 

(Hildesheim - New York 1977) 280ff.

196 Im gleichen Sinne H. U. Nuber a.a.O. (Anm. 179) 127.
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3. Organische Reste und deren Interpretation

Die Grubeninhalte von Siesbach wiesen pflanzliche und tierische Reste auf.

Die Analyse des Knochenmaterials aus den Gruben 1, 2/3 und 4 nahm M. Kunter vor. Bis 

auf Grube 1, in der die Art der vbllig verbrannten Tierknochenfragmente nicht bestimm- 

bar war, liefien sich nur Teile von Schweinen nachweisen. Die Knochen aus fast alien 

Bereichen des Skelettes stammen von Jungtieren. In Grube 2 befanden sich die Reste von 

zwei Tieren, in Grube 3 die Uberreste eines Tieres und in Grube 4 ebenfalls eines Tieres.

Bei den pflanzlichen Grofiresten fanden sich u.a. verschiedene unverkohlte Kerne, die 

von K. Schroeder197 vorgelegt wurden. Es handelt sich samtlich um Steinobstkerne, an 

denen Aschenreste anhafteten. Daruberhinaus sind sie angenagt von einem kleinen 

Nagetier. Es liegen zwolf ganze und vier Schalenhalften vor, die zu Siifikirschen 

gehoren. Bis auf einen Kern, einer Kulturkirsche handelt es sich um die Uberreste von 

Wildkirschen. Ein Vergleich mit anderen romerzeitlichen Kirschfunden zeigt, dafi erst ab 

der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. Kulturkirschen auftreten. Unter den pflanzlichen 

Resten im Grabhiigel fanden sich auch acht Kerne der Sammelart Prunus domestica, die 

Zwetschen und Pflaumen umfaBt. Hier waren ebenfalls Aschenreste und Nagespuren 

erkennbar. Einige Schalen sind aufien leicht angekohlt. Zwei Zwetschensorten (Prunus 

domestica L. subsp. domestica) und eine Pflaumensorte (Pr. domestica subsp. insititia 

[L.] C. K. Schneider) wurden entdeckt.

Unter den rund 60 Eichen- und Buchenstticken, die von E. Hollstein198 dendrochronolo- 

gisch bestimmt wurden, befand sich auch eine verkohlte, vollstandig erhaltene Dattel- 

beere. Bei der importierten Dattel ist Fruchtfleisch wie auch Dattelkern erhalten.

Aus Grabungsfunden ist bekannt, dafi in der Regel eine reichliche Mahlzeit auf den 

Scheiterhaufen mitgegeben wurde. Allerdings sind bisher nur wenige romerzeitliche 

Graber botanisch untersucht. Daher sind die Informationen fiber die Speisebeigabensitte 

auch auBerordentlich sparlich. Die fehlenden systematischen Untersuchungen der 

pflanzlichen und tierischen Reste erlauben auch keine Aussagen beziiglich der Herkunft 

bestimmter Rituale des Totenkultes.

Bei den aus Siesbach stammenden pflanzlichen und tierischen Resten tiberwiesen die 

Knochen von Schweinen. Schweinefleisch war eine der bevorzugten Speisen der Romer. 

Andere Haustierarten bzw. Teile von Wildtieren treten demgegeniiber seltener auf'99. Bei 

den pflanzlichen Grofiresten iiberwiegen Obst- und Nufiarten, vor allem Friichte wie 

Efikastanien, Feigen, Datteln und Steinobst, die bezeichnende Bestandteile des romer- 

zeitlichen Mahles waren. Nach literarischen und inschriftlichen Zeugnissen lafit sich die 

Beigabe von Speisen, allerdings nur in Form von Brot oder Opferkuchen, belegen200.

Die Speisebeigaben hat R. Nierhaus201 in Anlehnung an ethnologische und volkskund- 

liche Belege zu Recht als Mahlzeit fur den Toten gedeutet (Totenspeisung). Speise und

197 K. Schroeder, Das Steinobst aus dem romischen Grabhiigel von Siesbach. Trierer Zeitschr. 43/44, 1980/81, 263-283.

198 E. Hollstein, Dattelimport vor 1800 Jahren. Kurtrierisches Jahrb. 18, 1977, 177-179.

199 S. Jacomet u. M. Dick, Verkohlte Pflanzenreste aus einem romischen Grabmonument beim Augster Osttor (1966).

Jahresber. Augst u. Kaiseraugst 6, 1986, 7-53.

200 dapes (Speisen): Vergil, Aen. VI 225; Brot: Catull 59, 4; liba (Opferkuchen): CIL III 2919.

201 Nierhaus 1959, 41f.
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Trank, die im Fall einer Brandbestattung meistens in entsprechenden Gefafien auf den 

Scheiterhaufen gestellt wurden, sollten dem Toten fur das Wohlergehen auf der Reise 

ins Jenseits und fur den Aufenthalt dort dienen.

R. Nierhaus unterscheidet bei den Totengedachtnis-Mahlzeiten solche, die unmittelbar 

vor der Bestattung oder Verbrennung, und diejenigen, die am offenen Grabe unmittel

bar nach der Beisetzung stattfanden. Als Indiz fur diese Vorgange nennt er die Speisere- 

ste mit zugehorigem Geschirr des Toten bzw. die von den Teilnehmern benutzten 

Geschirre und Speiseabfalle. Nach R. Nierhaus scheinen Totenmahlzeiten vor der 

Bestattung oder Verbrennung in der Antike nicht iiblich gewesen zu sein. Es wurde nur 

eine fur den Toten selbst bestimmte und auf dem Scheiterhaufen vor der Verbrennung 

niedergesetzte Mahlzeit einschliefilich Geschirr mitgegeben. Nach der Beisetzung am 

offenen Grabe stattfindende Totenmahlzeiten habe es dageben gegeben, allerdings 

konnte sie R. Nierhaus in Cannstatt nicht nachweisen.

Reste von am Grab abgehaltenen Totenmahlzeiten haben sich in Courroux ebenfalls 

nicht finden konnen202.

Die antiken Quellen enthalten keine Angaben dariiber, wann dieses Mahl am Grabe, das 

silicernium hiefi, stattfand203. Durch das gemeinsame Essen wurde die Familie „von der 

Klage" gereinigt. Daher mbchte K. Latte204 es an das Ende der Periode, wahrend der die 

Arbeit zu ruhen hatte, setzen. Bezogen auf die Totenfeierlichkeiten ware dies der neunte 

Tag nach dem Tod des Angehorigen.

Da in Siesbach die Graber fehlen, stellt sich die Frage, ob es aufgrund des Inventars der 

Gruben Hinweise auf eine Mahlzeit, die zu Ehren des Toten vor oder wahrend der 

Verbrennung stattgefunden hat, gibt. Antike Quellen uber eine Totenmahlzeit vor oder 

wahrend des Niederbrennens des Scheiterhaufens sind nicht bekannt, lediglich das 

Mahl am Grab lafit sich belegen. Archaologische Hinweise - also Funde und Befunde -, 

die auf die Teilnehmer eines solchen Vorganges zuruckzufiihren waren, konnnten eine 

iiberdurchschnittlich groBe GefaBanzahl und Speisereste sein. Fur das Treverer-Gebiet 

nehmen L. Kilian und H. Cuppers205 aufgrund der hohen Geschirranzahl eine derartige 

Totenmahlzeitsitte an. Dabei seien die Ge f a Be durch die Teilnehmer der Totenfeier 

benutzt worden und erst am Ende der Feier auf den jetzt nur noch gliihenden Scheiter

haufen gelangt. Im belgischen Bereich werden als Indizien fur eine Totenmahlzeit 

Abfallgruben („rituelle Gruben"), in die die Reste eines solchen Mahles eingefullt 

wurden, sowie absichtlich zerschlagene Gefafikeramik gewertet206. Dies nimmt die Ver- 

fasserin nach dem Siesbacher Befund auch fur den Bereich des Hunsrtick an. Die 

Zusammensetzung der organischen Reste, die auf eine rbmerzeitliche Mahlzeit hindeu- 

tet, und die hohe Gefafimindestanzahl, die einen grbfieren Kreis von Benutzern anneh- 

men lafit, sind archaologische Hinweise auf eine Mahlzeit, die zu Ehren der Verstorbe-

202 Martin-Kilcher 1976, 87.

203 K. Latte, Romische Religionsgeschichte. Handb. Altertumswiss. V, 4 (Munchen 1960) 102 mit Anm. 2.

204 Vgl. Anm. 202.

205 L. Kilian u. H. Cuppers a.a.O. (Anm. 99) 203.

206 L. J. A. M. Van den Hurk, The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant (Nijmegen 1986) 

18 u. 19. - H. Roosens, Bestattungsritual und Grabinhalt einiger Tumuli im Limburger Haspengouw. Helinium 16, 

1976, 139-155 = Arch. Belgica 191 (Brussel 1976).
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nen veranstaltet wurden. Die intentionelle Gefafizerschlagung vor dem sekundaren 

Brand legt eine Benutzung des Geschirrs vor beiden Vorgangen nahe. Als Zeitpunkt 

ergabe sich somit ein Mahl zu Ehren des Toten vor oder gleichzeitig mit der Verbren- 

nung.

In anderen rbmerzeitlichen Befunden konnte in den ausgelesenen Scheiterhaufenriick- 

standen wenigstens eine geringe Menge von menschlichem Leichenbrand nachgewiesen 

werden. Auffallig ist das vbllige Fehlen von menschlichen Resten in dem Siesbacher 

Knochenmaterial. Daraus ergabe sich die Mbglichkeit, dafi der Leichenbrand sehr 

sorgfaltig aus den Scheiterhaufenriickstanden ausgelesen wurde oder aber die Leiche 

getrennt verbrannt wurde. Wertet man das Vorhandensein von ausschliefilich tierischem 

Leichenbrand als Hinweis auf zwei verschiedene Vorgange, so konnte durchaus das 

Totenmahl mit der anschliefienden Zerschlagung und Verbrennung zu einem spateren 

Zeitpunkt, mbglicherweise bei noch offenem Grabe, stattgefunden haben.

Bei den Siesbacher Grubenfiillungen ist aber eher anzunehmen, dafi es ich um die Reste 

des Scheiterhaufens der Totenverbrennung handelt. Indizien sind die zahlreichen 

Nagel, die auf einen mitverbrannten Sarg oder zumindest eine aufwendige Scheiterhau- 

fenkonstruktion deuten, die im Faile einer Verbrennung des beim Totenmahl benutzten 

Geschirrs und der Speisereste wohl nicht anzunehmen ist. Weiterhin sind die grbfiere 

Menge von Melonenperlen und Knochenscharnierteilen, letztere mbglicherweise 

Bestandteile eines Holzkastchens, doch eher zur persbnlichen Ausstattung des oder der 

Toten zu rechnen. Gleiches diirfte fur einen Teil der mitverbrannten GlasgefaBe gelten. 

Aus antiken Schilderungen des Bestattungsvorganges207 ist bekannt, dafi man Balsama- 

rien und Glasflaschen mit wohlriechenden Olen auf den Scheiterhaufen stellte oder 

warf, um den Verbrennungsgeruch etwas abzumildern.

Das vbllige Fehlen von menschlichem Leichenbrand konnte damit erklart werden, dafi 

die Scheiterhaufenriickstande sehr sorgfaltig ausgelesen wurden oder aber die anderen 

Gegenstande von vornherein so aufgestellt bzw. in das Feuer geworfen wurden, dafi 

eine Trennung nach dem Verbrennungsvorgang ohne weiteres mbglich war.

Eine Interpretation, die als vbllig gesichert gelten darf, ist fur den vorliegenden Befund 

aus Siesbach nicht mbglich. Fehlendes Vergleichsmaterial erschwert eine endgiiltige 

Beurteilung. Es lassen sich lediglich Interpretationsmbglichkeiten aufzeigen und gegen- 

einander abwagen. Daher ware eine umfassendere Bearbeitung grower Aschengruben- 

komplexe, z.B. der aus Wederath, wtinschenswert, um zu weiteren Erkenntnissen 

beziiglich des Totenrituals zu gelangen.

4. Funktion, Bezeichnung und Definition der Gruben

Um die Funktion und Bedeutung der vier Siesbacher Gruben naher einzugrenzen, wird 

nun deren Inhalt und Zustand im Gesamten betrachtet.

Die auffallend schwarz gefarbteh Grubenfiillungen enthielten folgende Funde (Abb. 21): 

GefaBkeramik, Gias, Metall, Knochenartefakte, Perlen und organische Reste.

207 W. M. Lindsay (Hrsg.), Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt (Leipzig 1913) p. 29. - Ausonius 

253 p. 78 (Sch). - Apuleius, Flores 19, p. 40,2.



Angelika Abegg224

GRUBE 1 GRUBE 2/3 GRUBE 4

MindestgefaBanzahl 48 172 28

Gias — X X

Metall Eisen Silber, Bronze, Eisen Eisen

Perlen — X —

Knochenscharniere — X —

Abb. 21 Inhalt der Gruben 1, 2/3 und 4 von Siesbach.

Samtliche Funde aus den Grubenfiillungen wiesen Beschadigungen durch eine sekun- 

dare Brandeinwirkung auf, deren Intensitat bereits bei den oben gemachten Bemerkun- 

gen zu den Funden beschrieben und erlautert wurde. Menschlicher Leichenbrand 

konnte in keiner der Gruben festgestellt werden.

Nach der Zusammensetzung und dem Erhaltungszustand der Funde handelt es sich bei 

dem Inhalt der Gruben um die Uberreste eines oder mehrerer Scheiterhaufen. Die 

Scheiterhaufenriickstande einschlieBlich der kleinteiligen verbrannten Beigaben werden 

von R. Nierhaus208 als Brandschutt bezeichnet.

Die Sohle und Wandungen alter vier Gruben sind nur leicht gegluht. Dies ist auf das 

Einfiillen der noch heifien Scheiterhaufenriickstande zuriickzufiihren. Damit sind die 

Siesbacher Gruben nach den auBeren Kennzeichen deutlich von den sog. busta zu 

unterscheiden, bei denen die Scheiterhaufen einschliefilich der Toten und der Beigaben 

in oder uber der Grabgrube errichtet wurden. Die verbrannten Scheiterhaufenriick

stande blieben in der Grube liegen und wurden mit Erde abgedeckt. Diese Verbren- 

nungsgruben zeigen charakteristisch verziegelte Wande. Eine weitere Art der Brandbe- 

stattung - die Sitte Brandgrubengraber209 - scheidet ebenfalls aus, da hier zwar nach der 

Verbrennung des Toten die Scheiterhaufenriickstande in eine Grabgrube geschafft 

wurden, menschlicher Leichenbrand aber immer zu finden ist.

Gleichartige Befunde wie in Siesbach liegen im Graberfeld von Wederath-Belginum vor. 

Hier konnten etwa 500 Gruben aufgedeckt werden, die ebenfalls mit Scheiterhaufen- 

riickstanden angefiillt waren210. Sie werden als „Aschengruben" bezeichnet, eine Benen- 

nung die die Verfasserin auch fiir die Siesbacher Gruben beibehalten mochte. Es handelt 

sich demnach nicht um Graber. Fiir die Definition als Aschengrube ist das vbllige Fehlen 

bzw. das Vorkommen von nur sehr geringem menschlichem Leichenbrand ausschlagge- 

bend.

208 Nierhaus 1959, 17 u. Anm. 4.

209 Zur Terminologie romischer Brandgraber s. T. Bechert, Zur Terminologie provinzialromischer Brandgraber. Arch. 

Korrbl. 10, 1980, 253-258.

210 A. Haffner, Das keltisch-rbmische Graberfeld von Wederath-Belginum. Fiihrer vor- und friihgesch. Denkm. 34 

(Mainz 1977) 192.
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Die Wederather Aschengruben gehbren nach dem bisherigen Untersuchungsstand in 

das 2. Jahrhundert211. Aber auch fur das 1. Jahrhundert lassen sich Aschengruben 

nachweisen. Unter dem friihromischen Grabhiigel von Biichel (Kreis Cochem-Zell)212 

fanden sich zwei rechteckige Gruben, die mit Scheiterhaufenriickstanden angefiillt 

waren. Die beiden aus spatclaudisch bis neronischer Zeit stammenden Gruben wurden 

gleichzeitig angelegt, da von mehreren Gegenstanden Teile sowohl in der einen wie der 

anderen Grube vorhanden waren. Diese Zusammengehbrigkeit von zwei Gruben wurde 

gleichfalls in Siesbach fur die Gruben 2 und 3 festgestellt. Im Limburger Haspengouw 

wurden unter einem Grabhiigel bei Berlingen213 aus friihflavischer Zeit neben der 

Hauptbestattung und weiteren Nachbestattungen, auch acht „rituelle" Gruben entdeckt, 

die Scheiterhaufenreste enthielten. Die wenigen Keramikbruchstiicke, die die Gruben 

zeitlich als zur Hauptbestattung zugehbrig ausweisen, die Metallreste und die Tierkno- 

chen zeigen alle Brandspuren. Nach dem Ausgraber handelt es sich mbglicherweise um 

die Reste eines Totenmahls, die rituell beigesetzt wurden. Die im Grabhiigel „Tbnnchen" 

bei Horath214 freigelegte Grube enthielt den sorgfaltig ausgelesenen Leichenbrand und 

die Beigaben, iiber die dann der Brandriickstand (Asche mit weniger groBen Beigabenre- 

sten) geschiittet wurde. Sie fallt ebenfalls unter die Kategorie der Aschengruben, da eine 

deutliche Trennung zwischen dem Inhalt des Steinplattenbehalters mit der Urne und 

den Beigaben sowie der grofien Grube erfolgte.

Mit diesen bisher aus der Literatur bekannten archaologischen Befunden gibt es bereits 

deutliche Hinweise auf das Variantenreichtum der Aschengruben.

Ob es sich daher bei der Deponierung der Scheiterhaufenriickstande in den Aschengru

ben um ein auf den Bereich des Hunsriick beschranktes Ritual handelt, kann bei dem 

augenblicklichen Stand der Forschung nicht entschieden werden. Ebenso kann nicht mit 

letzter Sicherheit die Bedeutung geklart werden, die hinter der Einftillung der Scheiter- 

haufeniiberreste in die Gruben steht, da schriftliche Zeugnisse antiker Autoren fehlen. 

Mbglicherweise sollten alle beim Totenritual (Totenmahlzeit) benutzten Gegenstande 

dem Diesseits, und somit den Lebenden, entzogen werden.

III. DIE STREUFUNDE

Unter den Streufunden sind diejenigen Fundstticke zusammengefaBt, die beim Abtrag 

der Hiigelaufschiittung mit dem Bagger innerhalb der Viereckmauer sowie im Bereich 

des Ausbruchgrabens der Ring- und Viereckmauer aufgelesen wurden. Ein Teil der 

Keramik zeigte, wie die Funde aus den Gruben, sekundare Brandspuren.

211 A. Haffner, Kontinuitat und Romanisierung am Beispiel des keltisch-rdmischen Graberfeldes von Wederath- 

Belginum. In: Die Romer an Mosel und Saar. Zeugnisse der Romerzeit in Lothringen, in Luxemburg, im Raum Trier 

und im Saarland (Mainz 1983) 96.

212 H. Eiden, Der friihromische Grabhiigel mit Nachbestattungen von Biichel. In: H. Eiden, Zehn Jahre Ausgrabungen 

an Mittelrhein und Mosel. Einfiihrung - Fundplatze - Funde (Koblenz 1976) 30-35. - Ders., Ein reich ausgestatteter 

friihrdmischer Grabhiigel bei Biichel. In: H. Eiden, Ausgrabungen an Mittelrhein und Mosel 1963-1976. Tafelband. 

Trierer Zeitschr. Beih. 6 (Trier 1982) 69-83.

213 H. Roosens u. G. V. Lux, Grafveld met gallo-romeinse tumulus te Berlingen. Arch. Belgica 147 (Brussel 1973) spez. 

48.

214 L. Kilian u. H. Clippers a.a.O. (Anm. 99) 202.
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Bis auf die Form Drag. 27 sind unter den Streufunden alle Terra Sigillata-Typen 

vertreten, die auch in den Gruben 1, 2/3 und 4 zu finden sind. Es sind dies Drag. 35, 

Drag. 36, Drag. 40, Drag. 33, Drag. 18/31, Curie 15, Niederbieber 5b, Ludowici T1 und 

Drag. 38. Ein Fragment Reliefsigillata (Kat.-Nr. 497) diirfte wohl zu der Reliefschiissel 

Kat.-Nr. 185 und 186 gehbren.

Weiterhin fanden sich Bruchstticke von Gefafien mit Goldglimmeriiberzug, braunrot 

engobierten Tellern, Kriigen und Amphoren. Die GefaBfragmente lassen sich entweder 

dem in den Gruben vorhandenen Spektrum zuordnen oder sind aufgrund ihres Erhal- 

tungszustandes nicht naher bestimmbar.

Bei den rauhwandigen Tbpfen sind zwei Formen zu unterscheiden. Der Topf mit 

horizontal nach aufien gelegtem Rand und an der Oberseite durch zwei umlaufende 

Rillen verziert (Kat.-Nr. 477), entspricht etwa einer in Speicher215 vorhandenen Gefafi- 

form und kann demnach in das dritte Viertel des 2. Jahrhunderts datiert werden. Die 

bauchigen Tbpfe mit nach aufien ansteigendem Rand, der innen gekehlt ist und aufien 

durch eine umlaufende Rille gegliedert ist (Kat.-Nr. 478 u. 514, Taf. 15), finden sich 

ebenfalls in Speicher216 und gehbren in das letzte Drittel des 2. Jahrhunderts.

Zwei weitere Schusselformen sind zu verzeichnen (Taf. 15). Einmal eine Schiissel mit 

nach aufien umgelegtem Rand und Rille (Kat.-Nr. 495) sowie eine Schiissel mit Deckel- 

falz (Kat.-Nr. 512). Lediglich ein Glasfragment (Kat.-Nr. 480, Taf. 17) befand sich unter 

den Streufunden. Nach der Randbildung kbnnte es zu einem Balsamarium gehbren217.

Es waren nur wenige Metallobjekte (Taf. 17) vorhanden. Der bronzene Knopf mit grofier 

Ose auf der Unterseite (Kat.-Nr. 505) stellt mbglicherweise Trachtzubehor dar. Die 

Funktion des eisernen Gegenstandes (Kat.-Nr. 515) bleibt dagegen unklar. Fraglich ist 

auch, ob das Fundobjekt iiberhaupt in rbmische Zeit gehbrt und nicht vielleicht doch 

jtinger ist.

Die Mbglichkeit, dafi es sich bei dem doppelkonischen Bleiteil (Kat.-Nr. 516) um ein 

Bleigewicht handelt, ist nicht auszuschliefien. Eine grbfiere Anzahl von ahnlichen 

Bleiteilen konnte in einer Villa Rustica in Wasserbillig/Luxemburg entdeckt werden218. 

Die Verwendung von Blei fur ein Gewicht ist durchaus nicht ungewbhnlich219.

IV. DATIERUNG

Bei der absolutchronologischen Einordnung der Gruben wird man sich im wesentlichen 

auf die Terra Sigillata stutzen. Diese archaologische Datierung kann jedoch durch 

dendrochronologische Daten erganzt werden, da sich in den Grubenfullungen gut 

erhaltene verkohlte Eichenholzstiicke befanden, die eine dendrochronologische Unter- 

suchung ermbglichten220.

215 Speicher I, 14.

216 Speicher I, 15. - Gose 541.

217 Goethert-Polaschek 1977, etwa Typ 118a (2. Jh.).

218 J. Krier u. R. Wagner, Romisches Landgut bei Wasserbillig/Langsur „An de Freinen". Hemecht 35, 1983, 267.

219 J. D. C. Boulakia, Lead in the Roman World. Am. Journal Arch. 76, 1972, 144.

220 E. Hollstein a.a.O. (Anm. 198) 177. -M. Neyses, Dendrochronologie und Dendroarchaologie - Nachbardisziplinen 

der Forstwirtschaft. In: Wald und Holz im Wandel der Zeit. Katalog einer Sonderausstellung (Trier 1986) 80f.
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Abb. 22 Gegenuberstellung von Keramikkomplexen verschiedener Grab- und Grubenfunde des 

2. Jahrhunderts und der Aschengruben aus Siesbach. Mit Ausnahme von Siesbach warden 

die absoluten Daten nach dem archaologischen Material ermittelt.
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Fur die Holzproben aus der Grube 1 ergab sich als Fallungsdatum des Holzes 167 n. Chr. 

im Spatjahr. Aus Grube 2 stammen Eichenholzreste, die auf das Jahr 173 n. Chr. datiert 

werden konnen. Weitere Proben bestanden aus Rotbuchenholz, die im Jahr 174 n. Chr. 

gefallt wurden. Die Eichenkohlebruchstucke aus Grube 3 datieren ins Spatjahr 174 n. 

Chr. Auch aus Grube 4 wurden verkohlte Holzreste untersucht. Die meisten bestanden 

aus Eichenholz. Alle auf das Jahr genau datierbaren Holzer dieser Fundstelle sind im 

Herbst/Winter 174 n. Chr. gefallt worden. Die Gruben sind demnach im Abstand von 

sieben Jahren angelegt worden, namlich zwischen 167 und 174. Weiterhin zeigen die 

gleichen Daten fur die Gruben 2 und 3, dal? die in den Gruben erhaltenen Holzer zu 

einem Verbrennungsvorgang gehoren. Die Zusammengehbrigkeit der Grubeninhalte 

wurde ja auch schon bei der Analyse des archaologischen Fundmaterials festgestellt.

Die Geschirrgattung Terra Sigillata bildet einen ausreichenden Anhaltspunkt zur relativ- 

chronologischen Bestimmung der Grubenkomplexe von Siesbach.

Nach dem Formenspektrum der glatten Sigillata handelt es sich um ein mittelkaiserzeitli- 

ches Inventar. Obwohl es fur das 2. Jahrhundert kaum feste Daten fur eine absolute 

Datierung der Keramik gibt wie fur das 1. Jahrhundert221, was vor allem an der im 2. 

Jahrhundert stark standardisierten und massenhaft erzeugten Terra Sigillata liegt, kann 

die Sigillata aus Siesbach doch im Vergleich mit anderen Funden gut chronologisch 

eingeordnet werden.

Vorwiegend in die zweite Halfte des 2. Jahrhunderts datiert die Kragenschiissel Drag. 38/ 

Ludowici Sd. An Tellern sind die Formen Drag. 18/31, Curie 15, Niederbieber 5b und 

Ludowici T1 vorhanden. Es fehlen die Teller Drag. 32, die ab dem letzten Viertel des 2. 

Jahrhunderts hergestellt wurden222 und gegen Ende des 2. Jahrhunderts eine marktbe- 

herrschende Stellung erlangten. Drag. 32 und Drag. 18/31 konnen sich ausschliefien. Ob 

es sich dabei um eine chronologische Frage oder unterschiedliche Geschirrsatze handelt, 

miifite naher untersucht werden. Die Produktion der in Siesbach noch vorhandenen 

Formen Drag. 36 und Curie 15 lauft nach anderen Befunden in dieser Zeit bereits aus. Bei 

den Napfen herrscht die Form Drag. 46 vor, Drag. 33 ist dagegen noch nicht so zahlreich 

vertreten, wie dies aus Fundkomplexen vom Ende des 2. Jahrhunderts bekannt ist.

Ein Vergleich mit geschlossenen Fundkomplexen des 2. Jahrhunderts223 (Abb. 22) bekraf- 

tigt die aufgrund der Zusammensetzung der Keramik gewonnene Datierung fur die 

Siesbacher Gruben. Bei einer Gegeniiberstellung der Terra Sigillata zeigt sich dies 

besonders deutlich. Tritt der Napf Drag. 35 in Horath und Bengel224, beides Graber der 

ersten Halfte des 2. Jahrhunderts, noch sehr haufig auf, so ist in Siesbach schon ein 

Riickgang zu beobachten. In Grab VI aus Esch225, das in das letzte Viertel des 2. 

Jahrhunderts gehbrt, sind sie schliefilich iiberhaupt nicht mehr zu finden. Bestatigt bei

221 Nierhaus 1959, 55f. - Schonberger u. Simon 1966, 10. - H. Bernhard a.a.O. (Anm. 75) 81.

222 Pferdehirt 1976, 68ff.

223 Horath: L. Kilian u. H. Cuppers a.a.O. (Anm. 99) 173ff.; Bengel und Reil: W. Binsfeld, Zwei romische Grabhiigel mit 

Mauerkranz. Trierer Zeitschr. 42, 1979, 93-100; Penteville: J. Plumier a.a.O. (Anm. 168) 71ff.; Esch: L. J. A. M. Van 

den Hurk a.a.O. (Anm. 206) 91ff.

224 L. Kilian u. H. Cuppers a.a.O. (Anm. 99) 173ff. - W. Binsfeld a.a.O. (Anm. 223) 93-97.

225 L. J. A. M. Van den Hurk a.a.O. (Anm. 206) 91ff.
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dieser vergleichenden Analyse wird auch die Tatsache, dafi der Napf Drag. 33 erst ab der 

Mitte des 2. Jahrhunderts haufiger auftritt. Deutlich zeigt sich auch, dafi die fur das 2. 

Jahrhundert charakteristische Tellerform Curie 15 im letzten Viertel des 2. Jahrhunderts 

durch den Typ Curie 23 abgelbst wird.

Zur zeitlichen Eingrenzung sei auch die glatte Sigillata aus Siesbach derjenigen aus den 

Kastellen Hesselbach und Holzhausen226 gegeniibergestellt (Abb. 23). Das Kastell Hessel

bach, das zum hinteren Limes gehbrt, wurde kurz nach 150 aufgelassen. Holzhausen 

umfafit den Zeithorizont von 190 bis 260. Das hier vorhandene Material entspricht der 

Keramik aus Niederbieber, ist aber nach neuen Aspekten vorgelegt worden.

FORMEN HESSELBACH 

(- 150)

SIESBACH 

(167 - 174)

HOLZHAUSEN 

(190 - 260)

NAPFE

Drag. 33 9 5,1 % 10 7,2 % 73 21,5 %

Drag. 40 14 10,1 % 12 3,5 %

Drag. 41 15 4,4 %

Drag. 46 2 1,1 % 21 15,1 % 2 0,6 %

Drag. 36 7 5,0 %

Drag. 35 8 4,5 % 13 9,4%

Drag. 27 47 26,4 % 7 5,0 %

Ni-Bi 13 2 0,6 %

Ni-Bi 11 5 1,5 %

TELLER

Drag. 18/31 94 52,8 % 7 5,0 %

Drag. 31 5 1,5 %

Ni-Bi 5b 16 11,5% 63 18,5 %

Lud. Tl 30 21,6 %

Lud. Th 1 0,3 %

Curie 23 3 0,9 %

Ni-Bi 6 2 0,6 %

Curie 15 2 1,1 % 10 7,2 %

SCHUSSELN

Ni-Bi 19 10 2,9 %

Drag. 38 11 6,2 % 4 2,9 % 22 6,5 %

Drag. 43 16 4,7%

Drag. 45 100 29,4 %

ANDERES 5 2,8 % 9 2,6 %

TOTAL 178 100 % 139 100 % 340 100 %

ZUSATZLICH

Drag. 37 16 1 240

Abb. 23 Gegeniiberstellung der Terra Sigillata-Typen aus dem Grabhiigel von Siesbach und den 

Kastellen von Hesselbach bzw. Holzhausen (Lud. = Ludowici; Ni-Bi = Niederbieber).

226 D. Baatz a.a.O. (Anm. 83). - Pferdehirt 1976.
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Das Siesbacher Formenspektrum zeigt mit den beiden Typenlisten jeweils geringe 

Uberlappungen. Auch bier wird die Mittelstellung von Siesbach deutlich. Die Prozentan- 

teile der Napfe und Teller unterscheiden sich erheblich, so dafi Siesbach nicht den 

gleichen Zeithorizont wie Hesselbach oder Holzhausen einnehmen kann. Bei den 

Napfen ist ein Anstieg der Form Drag. 33 zum Ende des 2. Jahrhunderts zu verzeichnen, 

Drag. 46 scheint mit Siesbach einen Hbhepunkt erreicht zu haben und Drag. 27 geht 

allmahlich zuriick, ist in Holzhausen sogar gar nicht vorhanden. Die Tellerform Drag. 18/ 

31 ist in Siesbach nur noch gering vertreten, in Holzhausen iiberhaupt nicht mehr. Dafiir 

findet sich haufiger als in Hesselbach die Form Curie 15, die in Holzhausen ebenfalls 

nicht erscheint. In Siesbach tritt erstmals der Teller Niederbieber 5b auf, der in Holzhau

sen einen Aufschwung erlebt.

Die vorangehend durchgefiihrte vergleichende Einordnung erlaubt nach der glatten 

Sigillata fur Siesbach eine Datierung in das letzte Drittel des 2. Jahrhunderts, da keine 

echten Formen der ersten Halfte des 2. Jahrhunderts bzw. keine Formen, die weit in die 

zweite Halfte des 2. Jahrhunderts hineinreichen, zu verzeichnen sind.

Der Hauptanteil der gestempelten Ware fallt in das zweite und dritte Viertel des 2. 

Jahrhunderts (vgl. S. 190). Das Fragment Reliefsigillata aus Grube 2/3 konnte an den 

Beginn des letzten Viertels des 2. Jahrhunderts gestellt werden (vgl. S. 195).

Die chronologische Einordnung der weiteren in Siesbach vorhandenen Keramikwaren 

bekraftigt die aufgrund der Terra Sigillata gewonnene Datierung. Fiir die Teller mit 

Goldglimmeruberzug konnten Parallelen aus dem letzten Drittel des 2. Jahrhunderts 

angefiihrt werden, ebenso fiir die „Schwarzfirnisware" und die braunrot engobierten 

Teller. Die „Honigtbpfe", die Kriige, die Amphoren und die rauhwandige Ware haben 

Entsprechungen in Formen von der Mitte bis zum dritten Viertel des 2. Jahrhunderts.

Die anderen Fundgruben sind wegen ihres geringen Umfanges und der typenmafiigen 

Zusammensetzung nur bedingt zur Datierung der Grubenkomplexe heranzuziehen. Sie 

widersprechen aber nicht einer Einordnung in das dritte Viertel des 2. Jahrhunderts.

Die bei der dendrochronologischen Datierung gewonnene zeitliche Differenzierung der 

Gruben 1, 2/3 und 4 kann anhand des Fundmaterials nicht nachvollzogen werden, da es 

sich um einen Zeitraum von knapp einem Jahrzehnt handelt und gerade die stark 

standardisierte rbmerzeitliche Keramik des 2. Jahrhunderts eine solch genaue Bestim- 

mung nicht zulafit.

Deutlich wurde, dafi die archaologische und dendrochronologische Datierung der Sies

bacher Gruben nicht im Widerspruch steht. Die drei Grubeninhalte umfassen ein 

Keramikspektrum des dritten Viertels des 2. Jahrhunderts, genauer gesagt der Jahre vor 

167, 173/174 und 174. Somit bietet Siesbach einen waren- und formenreichen Keramik- 

komplex, dessen absolute Datierung in das dritte Viertel des 2. Jahrhunderts naturwis- 

senschaftlich abgesichert ist. Der Vergleich der Ergebnisse verschiedener Datierungsme- 

thoden hat gezeigt, dafi gravierende Widerspriiche nicht zu erkennen sind. Den beson- 

deren Wert des Siesbacher Komplexes stellen Sicherheit und Prazision der Datierung 

dar.
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V. ZUSAMMENFASSUNG

Der 1651 erstmals erwahnte und 1976/1977 vollstandig ausgegrabene romerzeitliche 

Grabhiigel befindet sich ungefahr 2 km nordwestlich des zum Landkreis Birkenfeld 

gehbrenden Ortes Siesbach.

Die Grabanlage von Siesbach mil ihrer doppelten Umfassungsmauer, einem mbglichen 

Grabdenkmal bzw. -altar und zentralem Denkmal bildet innerhalb der provinzialromi- 

schen Grabhiigel einen Typ, zu dem bisher nur in einzelnen Elementen Parallelen 

anfiihrbar sind. Ein Grab oder Graber waren in oder unter der Hiigelanschiittung nicht 

vorhanden. Entweder warden sie bei Raubgrabungen geborgen oder bei der ersten 1843 

durchgefiihrten Grabung nicht erkannt. Der Standort der Ustrina ist ebenfalls unbe- 

kannt. Der Verbrennungsplatz mufi aufierhalb der rechteckigen Umfassungsmauer 

gelegen haben.

Den unter dem Hiigel gefundenen vier Aschengruben kommt daher eine besondere 

Bedeutung zu. Ihr Inhalt lafit eine Datierung des Befundes und Rtickschliisse auf das 

Totenbrauchtum zu. Die Grubenfiillungen bestanden aus Keramik, Gias, eisernen und 

bronzenen Metallresten, Perlen und Knochenartefakten, die alle deutliche Spuren einer 

sekundaren Brandeinwirkung aufwiesen. Hinzu kommen verkohlte Holzstiicke, ver- 

brannte Tierknochen und weitere verkohlte bzw. unverkohlte organische Reste. Es 

handelt sich um die Uberreste der Scheiterhaufen. Menschlicher Leichenbrand fehlt in 

den Aschengruben.

Die Gefafikeramik macht die grdfite Fundgruppe aus. Zusammen enthielten die Aschen

gruben mindestens 248 Gefafie, davon gehbren 139 Gefafie zu in Mittel- und Ostgallien 

hergestellter Terra Sigillata. Als geschlossener Fund hat Siesbach einen besonderen 

Stellenwert fiir die Provinzialarchaologie, da es kaum mittelkaiserzeitliche Fundkom- 

plexe gibt, die ein so weites keramisches Warenartspektrum aufweisen.

Die Auswertung nach archaologisch-historischen Methoden ergab fiir die Aschengruben 

eine Datierung in das dritte Viertel des 2. Jahrhunderts. Diese zeitliche Einordnung 

widerspricht nicht der dendrochronologischen Datierung. Hier ergaben sich drei Daten, 

die fiir ihre Anlage als terminus post quern, fiir ihren Inhalt als terminus ante quern zu 

werten sind: fiir die Grube 1167 n. Chr., die Grube 2/3 173/174 n. Chr. und fiir die Grube 

4 174 n. Chr. Die Deponierung des Fundmaterials in den Aschengruben erfolgte 

demnach in einem Abstand von knapp einem Jahrzehnt. Die Grabanlage selber ist somit 

spatestens kurz nach 174 n. Chr. fertiggestellt worden. Durch die Vorlage der Siesbacher 

Keramik in Verbindung mit der dendrochronologischen Datierung konnte ein zeitlicher 

Fixpunkt fiir die Keramikchronologie der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts gewonnen 

werden.

Der Inhalt der vier Aschengruben, der sich zu drei Keramikreihen ordnen lafit, sowie die 

drei Dendrodaten belegen indirekt drei zeitlich verschiedene Bestattungsvorgange bzw. 

drei Totenfeiern. Die Fundiiberlieferung erlaubt kaum Aussagen zur sozialen Stellung 

und zur Beigabenausstattung der auf den Scheiterhaufen verbrannten Toten. Auffallend 

ist die iiberdurchschnittlich reiche Fundanhaufung in Grube 2/3. Demgegeniiber treten 

die Gruben 1 und 4 sowohl in der Menge als auch in der Qualitat der Funde deutlich 

zuriick. Ob sich damit fiir die Grube 2/3 auch ein urspriinglich vorhandenes reich 

ausgestattetes Grab nachweisen lafit, muB offen bleiben. Die als Beigaben zu wertenden 

Melonenperlen und mbglichen Kastchenreste deuten auf ein Frauengrab hin. Die
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absichtliche Gefafizerschlagung vor dem sekundaren Brand, die hohe Gefafianzahl, die 

organischen Reste und die Deponierung des Materials in den Aschengruben sprechen 

fur ein Totenritual, das ein Totenmahl mit einschlofi.

Das Fehlen von weiteren umfassend analysierten Aschengruben erschwerte endgiiltige 

Aussagen liber die Feierlichkeiten bei der Verbrennung. Die vorgelegten Ergebnisse 

lassen sich vielleicht an zukiinftig zu bearbeitendem Material tiberprufen.
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VII. KATALOG DER GRUBEN UND STREUFUNDE

Bemerkungen zum Katalog

Die Keramik und die Kleinfunde von Siesbach werden im Katalog nach Fundkomplexen getrennt 

vorgelegt.

Alle behandelten Stiicke befinden sich im Rheinischen Landesmuseum Trier (Inv. 77,285).

Folgende Abkiirzungen finden Verwendung:

RS 

BS 

WS 

Randdm. 

Bodendm.

Dm. Standr.

H.

Wandungsd. 

Br.

D.

L.

Uberz.

n. best.

Randsttick

Bodenstiick

Wandstiick

Randdurchmesser

Bodendurchmesser

Durchmesser Standring

Hohe

Wandungsdicke

Bruch

Dicke

Lange

Uberzug

nicht bestimmbar

MaBangaben erfolgen in Zentimetern.

Gliederung des Kataloges

I. Funde aus Grube 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234

II. Funde aus Grube 2/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238

III. Funde aus Grube 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251

IV. Streufunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253

I. Funde aus Grube 1

Grube 1

Langrechteckige ost-west-orientierte Grube. Lange 2,37 m, Breite 1,18 m, Tiefe 0,40 m. Wandungen 

leicht geschragt. Sohle flach in den anstehenden Boden eingetieft. Sohle und Wandungen leicht gegliiht. 

Die bis 0,25 m machtige Aschenschicht wird von einer 0,30 m machtigen, in Lette gepackten Schiefer- 

quarzitschicht tiberdeckt. Verbrannte Knochen nur im Westteil der Grube.

A. TERRA SIGILLATA

Halbkugeliger Napf mit horizontal eingeschniirter Wand, Form Drag. 27

1 RS, Randdm. 10,0, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen dunkelviolettbraun, Br. matt- 

braunlichrot, sekundare Brandspuren.

Halbkugeliger Napf, auf dem nach aufien umgeschlagenen Rand Barbotineverzierung, Form 

Drag. 35

2 RS, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraunlichrot, 

Barbotineblattmotiv teilw. abgeplatzt.

Halbkugelige Schale, auf dem nach aufien umgeschlagenen Rand Barbotineverzierung, Form 

Drag. 36

3 Schale, erganzt, Randdm. 17,6, Dm. Standr. 6,8, H. 4,4, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien 

u. innen schwarzorangerot, Barbotineblattmotiv teilw. abgeplatzt.
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Schale, erganzt, Randdm. 19,0, Dm. Standr. 7,9, H. 4,8, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien 

u. innen hellrotbraun, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach lilarotbraun.

Schale, erganzt, Randdm. 17,8, Dm. Standr. 7,3, H. 3,6, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien 

u. innen hellrotbraun, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarz.

Konischer Napf mit glatter Wand und Lippe, Form Drag. 33

Napf, erganzt, Randdm. 13,0, Dm. Standr. 4,6, H. 8,5, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien 

orange, innen rotorange, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelviolettbraun, Br. 

mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen BELATVLLVS E.

Napf, erganzt, Randdm. 12,0, Dm. Standr. 6,0, H. 7,8, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen hellrotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach mattbraunlichrot, Topferstem- 

pel Boden innen MAINIVS F.

Napf, erganzt, Randdm. 13,0, Dm. Standr. 4,8, H. 6,8, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Br. hellorangerot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

15 RS, Dm. 10,0-14,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

hellorangerot, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach rotbraun und dunkelviolett

braun.

BS, Dm. Standr. 7,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen ISA ...

Halbkugeliger Napf, Form Drag. 40

Napf, erganzt, Randdm. 13,0, Dm. Standr. 5,0, H. 5,1, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen hellrotbraun, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelviolettbraun, Br. 

mattorangerot, Topferstempel Boden innen .. INIVS F.

Napf, erganzt, Randdm. 9,6, Dm. Standr. 3,8, H. 4,3, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Br. mattbraunlichrot.

Napf, erganzt, Randdm. 13,4, Dm. Standr. 4,6, H. 5,6, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Br. mattorangerot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

12 RS, Dm. 12,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot,

Br. hellorangerot.

BS, Dm. Standr. 5,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien schwarzorangerot, innen hellrotbraun, 

Br. mattbraunlichrot.

BS, Dm. Standr. 6,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien schwarzorangerot, innen hellrotbraun, 

Br. mattbraunlichrot.

Napf mit schrager, geschwungener Wand und Steilrand, Form Drag. 46

Napf, erganzt, Randdm. 11,0, Dm. Standr. 4,2, H. 5,5, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen dunkelviolettbraun.

RS, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. hellorangerot.

Schalchen mit umgeschlagenem Rand ohne Barbotineverzierung

RS, Randdm. 11,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, stellenw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzgraubraun, Br. mattbraunlichrot.

RS, Randdm. 11,0, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, stellenw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, Br. mattbraunlichrot.

Halbkugelige Schiissel mit auf halber Hohe umlaufendem Kragen, Form Drag. 38

RS, Randdm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattbraun

lichrot.

WS, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. hellorangerot.

Standringteller mit leicht bauchiger, schrager Wand und halbrunder Lippe, Form Drag. 18/31 

Teller, erganzt, Randdm. 20,0, Dm. Standr. 8,0, H. 5,5, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Br. hellorangerot, Topferstempel Boden innen ..DVSI.

23 RS, Dm. 18,0-20,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

hellorangerot.

BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

hellorangerot, Topferstempel Boden innen D...
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26 BS, Dm. Standr. 9,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

hellorangerot, Topferstempel Boden innen T..S...

27 BS, Dm. Standr. 10,0, Wandungsd. 0,9, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, 

Br. mattorangerot.

28 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 1,0, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot.

Halbkugeliger Standringteller mit halbrunder Lippe, Form Niederbieber 5b

29 Teller, erganzt, Randdm. 18,0, Durchm. Standr. 6,8, H. 3,7, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien 

u. innen schwarzorangerot, Br. mattorangerot, Topferstempel Boden innen ..NIVS F.

30 Teller, erganzt, Randdm. 18,0, Dm. Standr. 7,0, H. 5,5, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen rotorange mit braunschwarz, Br. mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

31 Teller, erganzt, Randdm. 19,0, Dm. Standr. 7,2, H. 4,8, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen rotorange, Br. mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

32 19 RS, Dm. 18,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, 

Br. hellorangerot.

33 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattorangerot.

34 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen rotbraun, Br. mattorangerot.

35 BS, Dm. Standr. 4,8, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattorangerot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

36 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattorangerot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

37 BS, Dm. Standr. 7,8, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattorangerot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

Halbkugeliger Standringteller mit profilierter Wand und halbrunder Lippe, Form Ludowici T1

38 Vier RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot.

39 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

hellorangerot, Boden innen Topferstempel in Form einer Rosette.

40 BS, Dm. Standr. 7,2, Wandungsd. 0,9, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun u. orangebraun, 

Br. mattbraunlichrot.

41 BS, Wandungsd. 0,9, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. mattbraunlichrot.

42 BS, Wandungsd. 1,3, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraunlichrot.

Nicht bestimmbare Gefafifragmente

43 BS, Dm. Standr. 4,4, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. mattbraunlich

rot, Topferstempel Boden innen MAL.S F.

44 BS, Dm. Standr. 8,4, Wandungsd. 0,9, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun u. braunschwarz, 

Br. mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

45 BS, Dm. Standr. n. best., Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraunlichrot, 

Topferstempel Boden innen B...

46 Acht BS, Dm. Standr. n. best., Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraun

lichrot.

B. TELLER MIT HORIZONTALEM, GEKEHLTEM RAND UND 

GOLDGLIMMERUBERZUG

47 Teller, erganzt, Bodendm. 18,0, H. 4,2, Wandungsd. 0,65, Farbe aufien u. innen hellrotbraun, 

Br. siena.

48 41 RS, Dm. 16,0-20,0, Wandungsd. 0,5-0,7, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraunlichrot bis 

orangebraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, gelbbrauner Uberz. 

teilw. abgescheuert.

49 41 RS, zu klein um Dm. sicher zu best.

50 10 BS, Dm. 5,0-7,0, Wandungsd. 0,5-0,7, Farbe aufien u. innen, Br. orangebraun, teilw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.
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C. „SCHWARZFIRNISWARE"

Steilwandiger Becher mit Karniesrand

51 RS, Dm. 13,0, Wandungsd. 0,3, mattbraunlichroter Ton, matter braunschwarzer Uberz.

Steilwandiger Becher mit Karniesrand und eingedriickten Falten, Griesbewurf, Schulterzone glatt 

und durch umlaufende Doppelrille abgesetzt

52 RS, Dm. 14,8, Wandungsd. 0,42, mattbraunlichroter Ton, matter braunschwarzer Uberz., grobkor- 

niger Griesbewurf.

53 RS, Karniesrand, Dm. n. best., Wandungsd. 0,3, mattbraunlichroter Ton, braunschwarzer Uberz.

54 RS, Karniesrand, Dm. n. best., Wandungsd. 0,3, mattbraunlichroter Ton, braunschwarzer Uberz.

D. BRAUNROT ENGOBIERTE TELLER („POMPEJANISCH-ROTE FLATTEN")

Teller mit gerundeter Wand und nach innen einziehendem Rand, leicht hochgewolbter Flachboden

55 RS, Dm. 22,0, Farbe aufien u. innen siena, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach 

braunschwarz, Br. mattbraunlichrot.

56 RS, Dm. 24,0, Wandungsd. 0,65, Farbe aufien u. innen rotbraun bis siena, teilw. nach sekundarem 

Brand umgefarbt nach braunschwarz, Br. mattbraunlichrot.

57 18 RS, Dm. 22,0 bzw. n. best., Wandungsd. 0,7- 0,8, Farbe aufien u. innen siena bis hellrotbraun, 

teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. mattbraunlichrot.

Teller mit leicht verdicktem und aufien abgeschragtem Rand

58 15 RS, Dm. 24,0-28,0, teilw. n. best., Wandungsd. 0,7-0,8, Farbe aufien u. innen hellrotbraun, 

teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. mattbraunlichrot.

59 21 BS, Dm. 18,0-20,0 bzw. n. best., Wandungsd. 0,6-0,8, Farbe aufien u. innen hellrotbraun, teilw. 

nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. mattbraunlichrot.

60 BS mit umlaufender Drehrille und Wulst am Rand, Dm. 28,0, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien u. 

innen braunschwarz, Br. mattbraun.

E. „HONIGTOPFE"

61 RS mit bandformig umgelegter Lippe, Ubergang von der Schulter zum eingezogenen Hals durch 

Rille abgesetzt, Dm. 9,8, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen weifi, Br. schwarzbraun.

F. KRUGE

62 RS eines Doppelhenkelkruges mit auf den Henkeln aufsitzender Miindungslippe, Dm. 8,2, Wan

dungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraunlichrot.

63 Hals eines Kruges mit Henkelansatz ohne Randlippe, Bandhenkel 3,2 breit, Farbe aufien u. innen 

gelbbraun, Br. mattorangerot.

G. RAUHWANDIGE WARE

Reibschussel

64 RS mit von der Lippe abgesetztem nahezu senkrecht hangendem Kragen, Randdm. 28,0, Wan

dungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen, Br. mattorangerot.

Topfe

65 RS mit nach aufien gelegtem Rand, Dm. 20,0, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen, Br. 

mattbraun.

Amphoriskos

66 BS, spitzkonisch zulaufend, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraunlichrot, teilw. 

nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.
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Nicht bestimmbare Gefafifragmente

67 RS mit verdicktem leicht nach aufien umbiegendem Rand, Dm. n. best., Farbe aufien u. innen, Br. 

mattbraunlichrot.

68 RS, wohl eines Topfes mit nach aufien umbiegendem Rand, Dm. 12,0, Wandungsd. 0,4, Farbe 

aufien u. innen graubraun, Br. grauweifi.

69 RS mit verdicktem nach aufien umbiegendem Rand, Dm. n. best., Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. 

innen, Br. mattbraunlichrot.

70 BS, Dm. 7,0, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen graubraun, Br. mattbraunlichrot, sehr hart 

gebrannter Ton.

71 BS, Dm. 5,0, Farbe aufien u. innen, Br. braunocker, hart gebrannter Ton.

72 BS, Dm. 7,0, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraun bis weifiolivbraun, teilw. nach sekundarem Brand 

umgefarbt nach orangebraun, hart gebrannter Ton.

73 BS, Dm. 8,0, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen, Br. graubraun, hart gebrannter Ton.

74 Bandhenkel, wohl von Honigtopf, einfach gefurcht, D. 0,6, Breite 2,0, L. 5,0, Farbe aufien u. innen, 

Br. weifiolivbraun.

75 Bandhenkel, einfach gefurcht, D. 1,0, Breite 3,6, L. 5,1, Farbe aufien u. innen, Br. schwarzbraun.

76 Bandhenkel, D. 0,7, Breite 2,9, L. 5,3, Farbe aufien u. innen, Br. braunocker.

77 Bandhenkel, D. 0,9, Breite 3,2, L. 6,0, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraunlichrot.

H. METALL

78 Fragmentiert erhaltener eiserner Ziernagel, grofiter Dm. Kopfplatte 1,8.

79 Zwei Kopfplatten von eisernen Ziernageln wie vor, Dm. Kopfplatte 1,3 bzw. 1,4.

80 24 Eisennagel, stark korrodiert, teilw. mit Holzresten, erh. L. 1,0-4,8, Dm. Kopfplatte 0,9-1,4.

81 Elf Kopfplatten von Eisennageln wie vor, Dm. Kopfplatte 1,0-1,9.

82 30 eiserne Nagelschafte, L. 1,0-4,3.

83 14 kleine Eisenklumpen.

II. Funde aus Grube 2/3

Grube 2

Langrechteckige ost-west-orientierte Grube. Lange 1,60 m, Breite 0,75 m, Tiefe 0,22 m bzw. 0,30 m. 

Wandungen leicht geschragt, Sohle flach, in der westlichen Halfte 8 cm tiefer gegeniiber der Osthalfte in 

den anstehenden Boden eingetieft. Sohle und Wandungen leicht gegliiht. Die bis zu 0,28 m machtige 

Aschenschicht wird von einer mit Schiefersplitt durchsetzten Letteschicht iiberdeckt. Verbrannte 

Knochen in der gesamten Ausdehnung und Tiefe.

Grube 3

Langrechteckige ost-west-orientierte Grube, am Westende rechtwinklig, im Osten halbrund angelegt. 

Lange 2,60 m, Breite 0,95 m, Tiefe 0,28 m im Osten und 0,22 m im Westen. Wandungen leicht geschragt, 

Sohle flach in den anstehenden Boden eingetieft. Sohle und Wandungen kaum gegliiht. Die bis zu 

0,28 m machtige Aschenschicht wird von der lehmigen, schuttfreien Hiigelanschuthing iiberdeckt. Im 

Osten wurde bei Anlage der Grube ein Teil der umlaufenden Steinpackung ausgebrochen. Etwa in 

Grubenmitte lag auf den beiden Langsseiten je ein in Lette gepackter Schieferquarzstein. Das Grubenin- 

nere war durch eine Anzahl von Fuchsrohren weitgehend zerstort.

A. TERRA SIGILLATA

Halbkugeliger Napf mit horizontal eingeschniirter Wand, Form Drag. 27

84 Napf, erganzt, Randdm. 13,2, Dm. Standr. 5,2, H. 6,2, Wandungsd. 0,75, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Topferstempel Boden innen ..TVLIO.

85 Napf, erganzt, Randdm. 14,0, Dm. Standr. 4,0, H. 6,4, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen lilabraun, Br. orangebraun, sekundare Brandspuren, Oberflache stellenw. abgeplatzt.

86 26 RS, Dm. 10,0-12,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattorangerot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunlichrot bis lilabraun.
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BS, Dm. Standr. ,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. matt

braunlichrot, Tbpferstempel Boden innen CA..M.

BS, Dm. Standr. 3,8, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br.

mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen CARATIM.

BS, Dm. Standr. 4,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun,

Br. mattorangerot.

Halbkugeliger Napf, auf dem nach aufien umgeschlagenen Rand Barbotineverzierung, Form 

Drag. 35

Napf, Randdm. 10,0, Dm. Standr. 3,6, H. 4,1, Wandungsd. 0,46, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, erganzt, Randdm. 9,8, Dm. Standr. 4,0, H. 3,4, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 10,0, Dm. Standr. 4,0, H. 3,7, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen 

rotorange.

Napf, Randdm. 10,0, Dm. Standr. 3,2, H. 3,4, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, erganzt, Randdm. 13,0, Dm. Standr. 5,0, Wandungsd. 0,48, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, erganzt, Randdm. 12,6, H. 4,1, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 12,6, Dm. Standr. 5,0, H. 3,6, Wandungsd. 0,55, Farbe Uberz. aufien u. innen 

orangebraun.

Napf, Randdm. 12,8, Dm. Standr. 4,9, H. 4,6, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen 

orangebraun.

24 RS, Dm. 9,0-14,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot,

Br. mattbraunlichrot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach hellrotbraun bis lilabraun.

Halbkugelige Schale, auf dem nach aufien umgeschlagenen Rand Barbotineverzierung, Form 

Drag. 36

Schale, Randdm. 17,6, Dm. Standr. 7,0, H. 4,4, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Schale, Randdm. 17,0, Dm. Standr. 6,0, H. 4,0, Wandungsd. 5,1, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Schale, Randdm. 18,0, Dm. Standr. 7,0, H. 4,5, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach siena bis dunkelsiena.

Elf RS, Dm. 16,0-18,0, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattorangerot, teilw. 

nach sekundarem Brand umgefarbt nach hellrotbraun bis dunkellilabraun.

Konischer Napf, Form Drag. 33

Napf, erganzt, Randdm. 12,6, Dm. Standr. 5,0, H. 6,8, Wandungsd. 0,59, Farbe Uberz. aufien u.

innen orangebraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelsiena.

RS, Randdm. 12,0, Wandungsd. 0,58, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. helloran

gerot.

Halbkugeliger Napf, Form Drag. 40

Napf, Randdm. 9,4, Dm. Standr. 3,9, H. 3,9, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, erganzt, Randdm. 9,4, Dm. Standr. 3,7, H. 4,1, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen hellrotbraun.

Napf, Randdm. 9,8, Dm. Standr. 3,9, H. 4,3, Wandungsd. 0,51, Farbe Uberz. aufien schwarzorange

rot, innen braunschwarz.

Napf, Randdm. 12,0, Dm. Standr. 4,6, H. 5,1, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien hellrotbraun, 

innen dunkellilabraun, Tbpferstempel Boden innen MAINIVS F.

Napf, erganzt, Randdm. 12,4, Dm. Standr. 4,4, H. 5,7, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Tbpferstempel Boden innen MAINIVS F.

Napf, erganzt, Randdm. 12,0, Dm. Standr. 4,6, H. 5,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen orangebraun, Tbpferstempel Boden innen MAINIVS F.
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Napf, Randdm. 12,8, Dm. Standr. 4,4, H. 5,3, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

Drei RS, Dm. n. best., Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattorangerot.

BS, Dm. Standr. 6,0, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraunlichrot, 

Topferstempel Boden innen ..LIXO.

BS, Dm. Standr. 5,0, Farbe Uberz. aufien u. innen dunkelviolettbraun, Br. graubraun, Tbpferstem- 

pel Boden innen TASCILLIM.

Zehn BS, Dm. Standr. 4,0-6,0, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattorangerot.

Napf mit schrager, geschwungener Wand und Steilrand, Form Drag. 46

Napf, erganzt, Randdm. 8,‘6, Dm. Standr. 3,4, H. 4,0, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. 

innen braunschwarz.

Napf, erganzt, Randdm. 9,4, Dm. Standr. 3,6, H. 4,6, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien siena, 

innen dunkelsiena.

Napf, Randdm. 9,8, Dm. Standr. 3,6, H. 4,2, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 10,0, Dm. Standr. 3,2, H. 4,4, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, erganzt, Randdm. 9,6, Dm. Standr. 3,2, H. 4,4, Wandungsd. 0,3, Farbe Uberz. aufien u. 

innen hellrotbraun.

Napf, Randdm. 10,6, Dm. Standr. 3,6, H. 4,2, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 10,0, Dm. Standr. 3,2, H. 4,4, Wandungsd. 0,45, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 13,2, Dm. Standr. 4,9, H. 5,9, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen dunkelsiena 

bis braunschwarz.

Napf, Randdm. 12,8, Dm. Standr. 4,5, H. 5,7, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 13,0, Dm. Standr. 5,0, H. 5,6, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 12,6, Dm. Standr. 4,8, H. 5,5, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen 

orangebraun.

Napf, erganzt, Randdm. 13,0, Dm. Standr. 4,6, H. 5,6, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen siena bis braunschwarz.

Napf, Randdm. 13,4, Dm. Standr. 5,8, H. 5,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 11,2, Dm. Standr. 4,6, H. 5,4, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 11,6, Dm. Standr. 4,2, H. 5,9, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

dunkellilabraun bis lilabraun.

Napf, Randdm. 11,6, Dm. Standr. 4,6, H. 5,6, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 12,8, Dm. Standr. 4,4, H. 5,7, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Napf, Randdm. 9,8, Dm. Standr. 3,3, H. 4,3, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen

schwarzorangerot.

Zwei RS, Dm. 12,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. hellorangerot.

Napf mit Rundstablippe und Kerbbanddekor.

RS, Dm. 14,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. orangebraun.

Napf mit umgeschlagenem Rand

Zwei RS, Dm. 12,0-14,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, 

Br. mattbraunlichrot.
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Halbkugelige Schtissel mit auf halber Hohe umlaufendem Kragen, Form Drag. 38

137 Schtissel, Randdm. 15,4, Dm. Standr. 6,4, H. 8,7, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkellilabraun.

138 Schtissel, Randdm. 14,8, Dm. Standr. 6,0, H. 7,2, Wandungsd. 0,49, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

Standringteller mit leicht bauchiger, schrager Wand und halbrunder Lippe, Form Drag. 18/31

139 Teller, erganzt, Randdm. 24,8, Dm. Standr. 10,9, H. 5,1, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Boden innen ratterverziert, Topferstempel Boden innen LITTERA F.

140 Teller, erganzt, Randdm. 17,6, Dm. Standr. 8,4, H. 4,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen hellrotbraun, Topferstempel Boden innen BACCATVS.

141 19 RS, Dm. 18,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattorangerot.

142 BS, Dm. Standr. 10,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen PALLI...

143 BS, Dm. Standr. 10,0, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattorange

rot, Topferstempel Boden innen ..V .

144 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 1,0, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattorange

rot, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelviolettbraun.

Standringteller mit auswarts geschwungener Wand und aufgerichteter Lippe, Form Curie 15

145 Teller, erganzt, Randdm. 18,0, Dm. Standr. 7,6, H. 4,4, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. 

innen braunschwarz.

146 Teller, Randdm. 23,1, Dm. Standr. 10,4, H. 5,6, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot.

147 Teller, erganzt, Randdm. 18,6, Dm. Standr. 7,8, H. 4,4, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelviolettbraun, 

Topferstempel Boden innen in Form einer Rosette.

148 Teller, erganzt, Randdm. 19,4, Dm. Standr. 8,1, H. 4,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkellilabraun, 

Topferstempel Boden innen in Form einer Rosette.

149 Teller, erganzt, Randdm. 18,7, Dm. Standr. 7,7, H. 4,2, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen hellrotbraun, Topferstempel Boden innen in Form einer Rosette.

150 Teller, erganzt, Randdm. 18,0, Dm. Standr. 7,0, H. 4,4, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen lilabraun bis dunkelviolettbraun, sekundare Brandspuren.

151 Teller, Randdm. 18,0, Dm. Standr. 7,4, H. 4,1, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot, innen zum grofiten Teil nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelviolett

braun.

152 Teller, erganzt, Randdm. 17,4, Dm. Standr. 7,1, H. 4,5, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. 

innen dunkelviolettbraun bis braunschwarz.

153 Teller, erganzt, Randdm. 24,4, Dm. Standr. 10,5, H. 5,5, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen braunschwarz.

154 Teller, Randdm. 24,8, Dm. Standr. 10,2, H. 5,9, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot.

Halbkugeliger Standringteller mit halbrunder Lippe, Form Niederbieber 5b

155 Teller, erganzt, Randdm. 17,2, Dm. Standr. 7,3, H. 4,2, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

156 Teller, erganzt, Randdm. 17,4, Dm. Standr. 7,4, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

hellrotbraun bis dunkelsiena.

157 Teller, erganzt, Randdm. 17,4, Dm. Standr. 7,4, H. 4,0, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. 

innen hellrotbraun bis dunkelsiena, Topferstempel Boden innen BOVDVS F.

158 Teller, Randdm. 17,6, Dm. Standr. 7,1, H. 4,0, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen schwarz

orangerot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelsiena bis braunschwarz, Topfer

stempel Boden innen BOVDVS F.

159 Teller, erganzt, Randdm. 17,4, Dm. Standr. 7,3, H. 3,9, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen schwarzorangerot, Topferstempel Boden innen BOVDVS F.

160 Teller, Randdm. 17,4, Dm. Standr. 7,4, H. 4,1, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen 

schwarzorangerot, Topferstempel Boden innen BOVDVS F.
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Vier RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. innen schwarzorangerot, 

Br. mattbraunlichrot.

BS, Dm. Standr. 7,0, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. auBen u. innen dunkellilabraun bis hellrot- 

braun, Br. mattorangerot.

BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. auBen u. innen hellrotbraun,

Br. mattorangerot.

BS, Dm. Standr. 7,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. auBen u. innen hellrotbraun, Br. mattorange

rot, Topferstempel Boden innen BOVDVS F.

BS, Dm. Standr. 7,0, Wandungsd. 1,0, Farbe auBen u. innen hellrotbraun, Br. mattorangerot.

Halbkugeliger Standringteller mit profilierter Wand und halbrunder Lippe, Form Ludowici T1 

Teller, Randdm. 17,4, Dm. Standr. 8,4, H. 4,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. auBen u. innen 

schwarzorangerot.

Teller, erganzt, Randdm. 12,8, Dm. Standr. 5,4, H. 3,1, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. 

innen schwarzorangerot.

Teller, Randdm. 12,6, Dm. Standr. 5,3, H. 2,8, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. innen 

orangebraun bis dunkelsiena.

Teller, erganzt, Randdm. 12,4, Dm. Standr. 5,2, H. 3,0, Wandungsd. 0,52, Farbe Uberz. auBen u. 

innen orangebraun bis dunkelsiena.

Teller, erganzt, Randdm. 9,8, Dm. Standr. 3,9, H. 2,9, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. 

innen hellrotbraun, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkellilabraun.

Teller, erganzt, Randdm. 10,8, Dm. StSndr. 4,8, H. 2,9, Farbe Uberz. auBen u. innen hellrotbraun, 

zum grofiten Teil nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelsiena.

Teller, erganzt, Randdm. 10,8, Dm. Standr. 4,8, H. 2,8, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. 

innen schwarzorangerot, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

Teller, erganzt, Randdm. 11,0, Dm. Standr. 4,8, H. 2,8, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. 

innen dunkelsiena bis schwarzbfaun.

Teller, Randdm. 10,6, Dm. Standr. 4,8, H. 2,9, Wandungsd. 0,51, Farbe Uberz. auBen u. innen 

orangebraun, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

Teller, erganzt, Randdm. 22,8, Dm. Standr. 9,9, H. 5,3, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen 

dunkelviolettbraun, innen braunschwarz, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

Teller, Randdm. 15,8, Dm. Standr. 5,8, H. 3,6, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. innen 

schwarzorangrot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

Teller, erganzt, Randdm. 17,2, Dm. Standr. 8,2, H. 4,1, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. 

innen schwarzorangerot, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach siena bis 

schwarzbraun, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

Teller, erganzt, Randdm. 16,8, Dm. Standr. 7,2, H. 4,2, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. 

innen hellrotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach siena bis schwarzbraun, 

Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

Teller, erganzt, Randdm. 10,6, Dm. Standr. 4,9, H. 2,9, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. 

innen orangebraun.

Teller, erganzt, Randdm. 13,2, Dm. Standr. 5,4, H. 3,4, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. 

innen schwarzorangerot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

Teller, erganzt, Randdm. 10,8, Dm. Standr. 4,9, H. 2,6, Wandungsd. 0,57, Farbe Uberz. auBen u. 

innen hellrotbraun.

13 RS, Dm. 16,0-18,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. auBen u. innen schwarzorangerot.

BS, Dm. Standr. 7,0, Wandungsd. 1,0, Farbe Uberz. auBen u. innen rotorange, Br. mattbraun

lichrot.

Zwei BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. auBen u. innen schwarzorangerot, 

Br. hellorangerot.

Reliefsigillata, Form Drag. 37

WS, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. auBen u. innen rotbraun bis schwarzorangerot, Br. orange

braun. Eierstab: Ricken-Fischer E 15. - Venus mit Granatapfel. - Zickzackstab: Ricken-Fischer O 242. 

- Glatter Kreis: Ricken-Fischer K 6. - Darin Adler n. r.: Ricken-Fischer T 202. - Kleine Scheibe mit
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eingetieftem Punktmuster: kleiner als Ricken-Fischer O 100. Rheinzabern, n. eindeutig best., 

vielleicht Art des Cerialis.

WS, zu selbem Gefafi wie 185 gehorend, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien rotbraun, innen 

schwarzorangerot, Br. orangebraun.

Nicht bestimmbare Gefafifragmente

BS, Dm. n. best., Topferstempel Boden innen ..IVS F.

BS, Dm. Standr. 6,0, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun bis rotbraun, Br. mattorangerot, 

Topferstempel Boden innen ..M.

Zehn BS, Dm. n. best., Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun bis schwarzrotbraun, 

Br. hellorangerot.

TELLER MIT HORIZONTALEM, GEKEHLTEM RAND UNDf GOLDGLIMMER- 

UBERUBERZUG

Teller, erganzt, Randdm. 12,9, Bodendm. 9,8, H. 2,9, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen, Br. 

mattbraun, Reste eines orangebraunen goldglimmerhaltigen Uberz.

Teller, erganzt, Randdm. 12,7, Bodendm. 9,9, H. 3,8, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien orangebraun, 

innen schwarzgraubraun, Reste eines goldglimmerhaltigen Uberz.

Teller, erganzt, Randdm. 13,4, Bodendm. 11,0, H. 4,0, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien 

schwarzbraun, innen dunkelviolettbraun, Reste eines goldglimmerhaltigen Uberz.

Teller, erganzt, Randdm. 15,1, Bodendm. 11,9, H. 4,0, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen 

schwarzgraubraun, Reste eines goldglimmerhaltigen Uberz., sekundare Brandspuren.

Teller, erganzt, Randdm. 16,9, Bodendm. 12,8, H. 4,6, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen 

hellorangebraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzgraubraun, Reste eines 

goldglimmerhaltigen Uberz. t r

Teller, erganzt, Randdm. 18,4, Bodendm. 14,6, H. 4,4, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen 

mattbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, Reste eines goldglimmer

haltigen Uberz.

Teller, erganzt, Randdm. 20,0, Bodendm. 12,0, H. 3,7, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen 

gelbbraun, Br. hellorangerot.

Teller, erganzt, Randdm. 22,0, Bodendm. 16,0, H. 4,1, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen 

gelbbraun, Br. hellrotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

Teller, erganzt, Randdm. 20,0, Bodendm. 16,0, H.'3,l, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen, Br. 

graubraun, Reste eines goldglimmerhaltigen Uberz.

Elf RS, Dm. 18,0-20,0, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen gelbbraun, Br. orangebraun, Reste 

eines goldglimmerhaltigen Uberz.

Fiinf RS, zu klein um Dm. sicher zu best.

Sieben BS, Flachboden, Dm. 14,0-16,0, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen orangebraun, 

Br. schwarzbraun.

Bs, Dm. Standr. 4,8, Farbe aufien u. innen, Br. orangebraun.

C. „SCHWARZFIRNISWARE"

Steilwandiger Becher mit Karniesrand

RS, Dm. 9,0, Wandungsd. 0,32, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. braungrau.

RS, Dm. 12,8, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. braungrau.

Steilwandiger Becher mit Karniesrand und Kerbbanddekor

Becher, erganzt, Randdm. 9,4, Bodendm. 4,6, H. 12,5, Wandungsd. 0,3, Farbe aufien u. innen 

braunschwarz.

Becher, erganzt, Randdm. 10,6, Bodendm. 5,3, H. 15,5, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen 

braunschwarz.

Becher, erganzt, Randdm. 13,4, Bodendm. 6,4, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen braun

schwarz.

Becher, erganzt, Randdm. 11,2, Bodendm. 5,2, Wandungsd. 0,3, Farbe aufien u. innen braun

schwarz.
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Steilwandiger Becher mit Karniesrand und feinkbrnigem Griesbewurf

RS, Dm. 7,4, Wandungsd. 0,35, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. schwarzgraubraun.

RS, Dm. 9,0, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. mattbraun.

Bauchiger Becher mit leicht ausbiegender Randlippe

Becher, erganzt, Randdm. 9,0, Bodendm. 4,5, Wandungsd. 0,3, Farbe aufien u. innen braun

schwarz, Br. schwarzorangerot.

Becher, erganzt, Randdm. 5,8, Bodendm. 3,0, Wandungsd. 0,3, Farbe aufien u. innen braun

schwarz, Br. schwarzorangerot.

RS, Dm. 7,0, Wandungsd. 0,3, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. ockerbraun.

Drei RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,3, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. mattbraunlichrot.

Bauchiger Becher mit leicht ausbiegender Randlippe und eingedriickten Falten, Barbotineverzie- 

rung

Becher, erganzt, Randdm. 6,2, Bodendm. 3,7, H. 10,2, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen 

braunschwarz, zwischen den Falten in senkrechten Reihen angeordnete herausgedriickte plastische 

Halbkreise.

Becher, erganzt, Randdm. 7,2, Bodendm. 4,0, H. 12,0, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen 

braunschwarz, zwischen den Falten in senkrechten Reihen angeordnete herausgedriickte plastische 

Halbkreise.

Bauchiger Becher mit leicht ausbiegender Randlippe und Barbotineverzierung

Becher, erganzt, Randdm. 7,0, Bodendm. 4,0, H. 10,3, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen 

braunschwarz, Kreuzfurchen und in senkrechten Reihen angeordnete herausgedriickte plastische 

Halbkreise.

Vier RS, leicht ausbiegende Randlippe, Dm. n. best., Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen 

braunschwarz, Br. gelbbraun.

BS, Dm. Standr. 4,0, Wandungsd. 0,3, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. rotorange.

Vier BS, Dm. 4,0-5,0, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. mattbraunlichrot.

D. BRAUNROT ENGOBIERTE TELLER („POMPEJ ANISCH-ROTE FLATTEN")

Teller mit gerundeter Wand und nach innen einziehendem Rand, leicht hochgewdlbter Flachboden 

Teller, erganzt, Randdm. 23,4, Bodendm. 17,8, H. 4,0, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien orangebraun, 

innen hellrotbraun, Br. mattbraun, hart gebrannt.

Teller, erganzt, Randdm. 23,3, Bodendm. 17,6, H. 3,6, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen 

schwarzorange, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelviolettbraun, hart gebrannt. 

Teller, erganzt, Randdm. 26,3, Bodendm. 20,0, H. 4,1, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien schwarz

orangerot, innen orangebraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. 

mattbraun.

Teller, erganzt, Randdm. 26,3, Bodendm. 20,6, H. 4,1, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien hellrotbraun, 

innen orangebraun, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. matt

braun.

Teller, erganzt, Randdm. 28,2, Bodendm. 22,4, H. 4,2, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien orangebraun, 

innen rotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. mattbraun.

Teller, erganzt, Randdm. 27,6, Bodendm. 22,5, H. 4,7, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien orangebraun, 

innen schwarzbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach violettbraun bis 

schwarzbraun, Br. mattbraun.

Teller, erganzt, Randdm. 28,6, Bodendm. 22,8, H. 4,4, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien orangebraun, 

innen rotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. mattbraun.

Teller, erganzt, Randdm. 28,0, Bodendm. 21,9, H. 4,4, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien orangebraun, 

innen rotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. mattbraun.

Teller, Randdm. 28,3, Bodendm. 22,2, H. 4,3, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien orangebraun, innen 

schwarzbraun, Br. mattbraun.

Teller, erganzt, Randdm. 33,9, Bodendm. 23,0, H. 5,5, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen 

orangebraun, Br. ockerbraun.



Der romische Grabhiigel von Siesbach 245

231 Teller, erganzt, Randdm. 33,5, Bodendm. 26,7, H. 4,9, Wandungsd. 1,1, Farbe aufien orangebraun 

bis siena, innen rotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br.ocker- 

braun.

232 Teller, erganzt, Randdm. 36,1, Bodendm. 29,9, H. 4,9, Wandungsd. 0,8, Farbe auBen u. innen 

orangebraun, Br. ockerbraun.

233 Teller, erganzt, Randdm. 34,9, Bodendm. 27,9, H. 4,9, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien orangebraun, 

innen rotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. ockerbraun.

234 Teller, erganzt, Randdm. 27,0, Bodendm. 19,6, H. 4,5, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien u. innen 

orangebraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. hellchromgelb.

235 Teller, erganzt, Randdm. 26,8, Bodendm. 22,0, H. 3,8, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien orangebraun, 

innen dunkelockerbraun, Br. hellchromgelb, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach 

schwarzbraun.

236 Teller, erganzt, Randdm. 29,9, Bodendm. 23,0, H. 4,0, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien u. innen 

schwarzorangerot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. hellchrom

gelb.

237 Teller, erganzt, Randdm. 22,2, Bodendm. 15,9, H. 4,4, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien orangebraun, 

innen rotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, Br. mattbraun.

238 Teller, erganzt, Randdm. 29,5, Bodendm. 23,6, H. 4,0, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen 

mattorangerot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, Br. hellgelborange.

239 Elf RS, Dm. 20,0-22,0, Wandungsd. 0,6-0,8, Farbe aufien u. innen hellrotbraun bis orangebraun, 

teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, Br. mattbraunlichrot.

Teller mit gerundeter Wand und stark nach innen einziehendem Rand, leicht hochgewolbter 

Flachboden

240 Teller, erganzt, Randdm. 26,0, Bodendm. 19,7, H. 3,7, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien orangebraun, 

innen hellrotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. mattbraun.

Teller mit leicht verdicktem und aufien abgeschragtem Rand

241 Teller, erganzt, Randdm. 23,3, Bodendm. 17,7, H. 4,0, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen 

schwarzorangerot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

242 Teller, erganzt, Randdm. 26,6, Bodendm. 21,0, H. 4,2, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien mattbraun

lichrot, innen mittelbraunlichrot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, Br. 

hellchromgelb.

243 Teller, erganzt, Randdm. 23,2, Bodendm. 17,8, H. 4,5, Farbe aufien u. innen schwarzorangerot, 

teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun.

244 Teller, erganzt, Randdm. 28,0, Bodendm. 20,0, H. 4,4, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen 

orangebraun bis hellrotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. 

schwarzgraubraun.

245 Teller, erganzt, Randdm. n. best., Bodendm. 18,0, H. 5,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Br. braun

schwarz, Uberz. abgescheuert.

246 Teller, erganzt, Randdm. 28,0, Bodendm. 22,0, H. 4,1, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien u. innen 

orangebraun, Br. mattbraun.

247 33 RS, Dm. 22,0-28,0, Wandungsd. 0,7-0,8, Farbe aufien u. innen hellrotbraun, teilw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, Br. mattbraunlichrot.

248 12 BS, Dm. 20,0-22,0, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien u. innen hellrotbraun bis braunschwarz, 

Br. orangebraun.

E. „HONIGTOPFE"

249 Topf, erganzt, mit Henkeln und bandformig umgelegter Lippe, Randdm. 10,7, Bodendm. 6,0, H.

18,3, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen weifiolivbraun.

250 Topf mit Henkeln und bandformig umgelegter Lippe, erganzt, Randdm. 10,9, Bodendm. 6,2, H.

18,8, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen weifiolivbraun.
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F. KRUGE

251 RS eines Einhenkelkruges mit ausladend gekehlter Randlippe, Henkel zweigeteilt, Dm. 6,0, 

Wandungsd. 0,8, Farbe aufien u. innen hellchromgelb, Br. mattbraunlichrot, hart gebrannt.

252 RS eines Henkelkruges mit flach ausladend gekehlter Miindungslippe, Dm. 7,4, Wandungsd. 0,7, 

Farbe aufien u. innen, Br. hellchromgelb, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach 

schwarzbraun, hart gebrannt.

253 RS eines Henkelkruges wie vor, Dm. 6,6, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen mattorangerot, Br. 

orangebraun.

254 Einhenkelkrug mit dreifach getreppter, trichterformiger Miindung, unvollstandig erhalten, 

Randdm. 4,4, erh. H. 14,0, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen gelbbraun, Br. gelbbraun, hart 

gebrannt.

255 RS eines Einhenkelkruges wie vor, Dm. 7,0, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraun

lichrot.

256 Einhenkelkrug mit Trichtermiindung und Halsring, erganzt, Randdm. 4,6, Bodendm. 6,0, H. 25,0, 

Wandungsd. 0,4, grauschwarzer bis orangebrauner Ton, weiBe Engobe, hart gebrannt.

257 Teil eines Einhenkelkruges wie vor, Bodendm. 5,9, erh. H. 11,7, Wandungsd. 0,5, hellorangerot bis 

braunschwarzer Ton, weiBe Engobe, hart gebrannt.

258 Zweihenkelkrug mit Trichterhals und zweigeteilter horizontaler Miindungslippe, Gefafikorper mit 

relativ scharfkantiger Abplattung eines vertikalen Mittelstreifens, erganzt, Randdm. 7,5, Bodendm.

7,7, H. 31,0, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraunlichrot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt 

nach dunkelsiena bis schwarzbraun, hart gebrannt.

259 RS eines Kruges, Dm. 8,0, Farbe aufien u. innen braunocker, teilw. nach sekundarem Brand 

umgefarbt nach braunschwarz, Br. braunocker.

260 Teil eines Kruges, Bodendm. 7,1, erh. H. 23,5, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraunlichrot, hart 

gebrannt.

261 Teil eines Kruges, Bodendm. 4,9, erh. H. 8,9, Wandungsd. 0,4, hellorangeroter bis braunschwarzer 

Ton, weifie Engobe, hart gebrannt.

262 Zweihenkelkrug mit verdickter nach aufien gelegter Randlippe, leichte Innenkehlung, Randdm. 

8,0, Bodendm. 7,5, H. 43,6, Farbe aufien u. innen hellchromgelb bis mattbraunlichrot, teilw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach schwarzbraun, hart gebrannt.

263 Zweihenkelkrug wie vor, Randdm. 9,0, Bodendm. 7,9, H. 42,2, Farbe aufien u. innen hellchromgelb 

bis mattbraunlichrot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach dunkelviolettbraun bis rot- 

braun, hart gebrannt.

264 Zweihenkelkrug mit verdickter nach aufien gelegter, innen glatter Randlippe, Randdm. 8,5, 

Bodendm. 8,0, H. 43,3, Farbe aufien u. innen hellchromgelb bis mattbraunlichrot, teilw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach schwarz, hart gebrannt.

G. AMPHOREN

265 Amphore mit verdickter, nach aufien gelegter Lippe, schmaler Hals, breite Schulter und sehr 

schmaler Standring, erganzt, Randdm. 10,5, Bodendm. 9,0, H. 61,5, Farbe aufien u. innen 

hellorangerot, Br. mattbraunlichrot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach siena bis 

braunschwarz, hart gebrannt.

266 RS einer Amphore mit wulstig verdicktem Miindungsrand und leichter Innenkehlung, zwei einfach 

gefurchte Bandhenkel, Randdm. 10,0, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraun

lichrot.

267 Zwei RS einer Amphore wie vor, Randdm. 9,4, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen, Br. 

mattbraunlichrot, hart gebrannt.

268 RS, Dm. 10,4, Wandungsd. 0,8, Farbe hellchromgelb, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt 

nach braunschwarz, hart gebrannt.

269 RS einer Amphore mit weiter trichterformiger Miindung, Dm. 12,0, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien 

u. innen, Br. hellchromgelb, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

270 BS einer Amphore, runder flacher Boden mit Omphalos, Bodendm. 18,0, erh. H. 63,0, Wandungsd.

1,2, mattbrauner Ton, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, hart gebrannt.
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271 BS, wohl einer Amphore, Dm. 9,0, Wandungsd. 1,4, Farbe auBen u. innen, Br. weifiolivbraun bis 

graubraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

H. RAUHWANDIGE WARE

Reibschiissel

272 Steilwandige Schiissel mit wulstartig verdicktem, durch eine Rille von der nach innen einbiegenden 

Lippe abgesetztem Kragen, Randdm. 20,3, Bodendm. 8,4, H. 7,6, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien u. 

innen, Br. ockerfarben.

Teller

273 Teller mit schrager Wand und aufien umlaufender Doppelrille, erganzt, Randdm. 25,2, Bodendm. 

20,8, H. 5,6, Wandungsd. 0,9, hellchromgelber Ton, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach 

schwarzbraun.

274 Teller mit nach auBen umgelegtem gerillten Rand, erganzt, Randdm. 27,0, Bodendm. 20,7, H. 6,0, 

Wandungsd. 0,7, hellchromgelber Ton, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach 

schwarzbraun.

275 Teller mit nach innen einbiegender, verdickter und profilierter Randlippe, erganzt, Randdm. 23,9, 

Bodendm. 20,0, H. 4,9, Wandungsd. 0,5, mattbraunlichroter Ton, teilw. nach sekundarem Brand 

umgefarbt nach rotorange bis schwarz.

Schiissel mit einwarts umgeknicktem Rand und eingezogenem Fufi

276 Schiissel, erganzt, Randdm. 18,6, Bodendm. 7,2, H. 12,2, Wandungsd. 0,5, hellchromgelber 

Speicherer Ton, nach sekundarem Brand teilw. umgefarbt nach rotorange bis schwarzbraun.

277 Schiissel, erganzt, Randdm. 22,0, Bodendm. 7,4, H. 14,5, Wandungsd. 0,5, hellchromgelber 

Speicherer Ton, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach rotorange.

278 Schiissel mit gerilltem nach aufien umgelegtem Rand, Randdm. 15,3, Bodendm. 5,3, H. 11,3, 

Wandungsd. 0,4, Speicherer Ton, Farbe aufien u. innen orangebraun, Br. mattbraun, teilw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach rotbraun.

279 Schiissel mit horizontalem Kragen und niedrigem senkrechtem Rand, erganzt, Randdm. 13,9, 

Bodendm. 5,4, H. 7,4, Wandungsd. 0,5, Farbe auBen u. innen schwarzbraun, Br. mattbraun.

Topfe

280 Topf mit nach aufien umbiegendem und langlich verdicktem Rand, erganzt, Randdm. 10,6, 

Bodendm. 5,3, H. 12,8, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen orangebraun, Br. gelbbraun, teilw. 

nach sekundarem Brand umgefarbt nach rotbraun.

281 Topf mit nach auBen umbiegendem und verdicktem Rand, erganzt, Randdm. 14,8, Boden nicht 

erhalten, H. 18,2, Wandungsd. 0,3, Farbe aufien u. innen graubraun bis braunschwarz, Br. 

hellorangerot.

I. HANDGEMACHTE WARE

282 Topf mit nach innen einziehendem Rand, aufien Rillenverzierung, bestehend aus einem doppelten 

Wellenband, das von Horizontalrillen gerahmt wird, Verzierung mit Stabchen eingedriickt, geglat- 

tet, Randdm. 17,3, Bodendm. 16,6, H. 23,9, Wandungsd. 1,0, mattbrauner Ton, teilw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, hart gebrannt.

283 Schiissel mit leicht geneigter Wand und glattem Rand, Randdm. 24,0, Bodendm. 11,0, H. 13,2, 

braunschwarzer Ton, hart gebrannt.

J. NICHT BESTIMMBARE GEFASSFRAGMENTE

284 RS, nach aufien umbiegender verdickter Rand, Dm. n. best., mattorangeroter Ton.

285 RS einer Amphore (?), Dm. n. best., graubrauner Ton.

286 RS eines Topfes (?), Dm. n. best., mattbraunlichroter Ton.

287 RS, nach aufien umbiegender Rand, Dm. 10,0, braungrauer Ton.
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288 RS, Dm. n. best., mattbraunlichroter Ton.

289 RS, Dm. 11,0, hellchromgelber Ton.

290 Drei RS, Dm. 10,0, hellchromgelber Ton.

291 Fiinf RS, Dm. n. best., mattbraunlichroter Ton, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach 

braunschwarz.

292 RS eines Topfes (?) mit nach aufien umbiegendem Rand, Dm. 16,0, weifiolivbrauner Ton.

293 RS eines Kruges (?) mit nach aufien umbiegendem Rand, Dm. 9,0, Wandungsd. 0,4, weifiolivbrau- 

ner Ton.

294 Fiinf RS, Dm. n. best., graubrauner bis mattbrauner Ton.

295 BS, Dm. 5,4, Wandungsd. 0,6, mattbrauner Ton.

296 BS, Dm. 4,5, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien orangebraun, innen braunschwarz, Br. mattbraun- 

lichrot.

297 BS, Dm. 4,8, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen gelbbraun, Br. hellorangerot.

298 BS, Dm. 7,7, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien mattbraun, innen mattorangerot, Br. mattorangerot.

299 BS, Dm. 6,0, Wandungd. 0,7, hellchromgelber Ton.

300 BS, Dm. 5,8, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien u. innen weifiolivbraun, Br. mattbraun.

301 BS, Dm. 10,0, Wandungsd. 0,8, Farbe aufien mattbraun, innen graubraun, Br. braunschwarz, teilw. 

nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

302 RS, Dm. 12,0, Farbe aufien u. innen braunschwarz, Br. mattbraun.

303 Bandhenkel, einfach gefurcht, D. 0,8, Breite 2,1, L. 4,5, braungrauer Ton.

304 Bandhenkel, einfach gefurcht, D. 1,0, Breite 2,4, L. 3,0, mattorangeroter Ton.

305 Bandhenkel, zweifach gefurcht, D. 0,8, Breite 3,0, L. 4,7, mattbrauner Ton.

306 Bandhenkel, einfach gefurcht, D. 0,7, Breite 2,1, L. 2,7, mattbrauner Ton.

307 Bandhenkel, einfach gefurcht, D. 0,9, Breite 2,6, L. 3,0, graubrauner Ton.

308 Bandhenkel, einfach gefurcht, D. 0,7, Breite 2,2, L. 3,8, mattorangeroter Ton.

309 Bandhenkel, einfach gefurcht, D. 1,2, Breite 5,0, L. 8,4, braunocker Ton.

310 Bandhenkel, D. 2,6, Breite 4,3, L. 10,1, mattbrauner Ton.

311 Zwei Fragmente eines rundstabigen Henkels, Wulst in der Mitte, D. 2,6, Breite 4,5 bzw. 3,5, L. 6,4 

bzw. 6,7, hellorangeroter Ton.

K. GLAS

312 BS eines bauchigen Bechers mit Standring, schwarzes Gias mit Federmusterzier, durch Brandein- 

wirkung deformiert, erh. H. ca. 5,5, Wandungsd. 0,1.

313 Zwei WS eines zylindrischen Kruges, entfarbtes Gias, Wandungsd. 0,1.

314 BS eines Vierkantkruges, blaugriines Gias, Dm. n. best., Wandungsd. 0,4.

315 BS eines Vierkantkruges, blaugriines Gias, Dm. n. best., Wandungsd. 0,4, Teil einer Bodenmarke 

bestehend aus einem schwach plastischen Kreis.

316 WS eines einhenkligen Vierkantkruges, blaugriines Gias, erh. H. 5,5, Wandungsd. 0,3.

317 WS eines Kruges, gelbgriines Gias, erh. H. 2,9, Wandungsd. 0,3-0,5, schwach plastische Leiste am 

Hals-Schulter-U mbruch.

318 WS eines Kruges, gelbgriines Gias, erh. H. 3,4, Wandungsd. 0,4.

Fragmente von Gefafien unbestimmbarer Form

319 RS, schwarzes Gias mit Federmusterzier, durch Brandeinwirkung deformiert, Wandungsd. 0,1.

320 Drei RS, vermutlich zum selben Gefafi wie 319 gehdrend, schwarzes Gias mit Federmusterzier, 

durch Brandeinwirkung deformiert, Wandungsd. 0,12.

321 Zwei RS, vermutlich zum selben Gefafi wie 319 gehdrend, schwarzes Gias mit Federmusterzier, 

durch Brandeinwirkung deformiert, Wandungsd. 0,1.

322 BS mit aufgelegtem Standring, schwarzes Gias mit Federmusterzier, durch Brandeinwirkung 

deformiert, Dm. 5,0, Wandungsd. 0,12.

323 BS mit aufgelegtem Standring, schwarzes Gias, durch Brandeinwirkung deformiert, Dm. 5,0, 

Wandungsd. 0,12.

324 BS, schwarzes Gias mit Federmusterzier, durch Brandeinwirkung deformiert, Wandungsd. 0,2.

325 36 WS, schwarzes Gias mit Federmusterzier, durch Brandeinwirkung deformiert, Wandungsd. 0,1.



Der romische Grabhiigel von Siesbach 249

326 Zwei Glasklumpen, schwarzes und opakweifies Gias.

327 1,0 x 1,8 x 0,5 grofies Fragment, ultramarinfarbenes Gias.

328 BS mit leicht nach oben gewblbter Bodenmitte, umlaufende konzentrische Schliffrille, entfarbtes 

Gias, Wandungsd. 0,3.

329 Zwei BS, durch Brandeinwirkung deformiert, zwei umlaufende konzentrische Schliffrillen, entfarb

tes Gias, Wandungsd. 0,2.

330 19 WS, teilw. durch Brandeinwirkung deformiert, auf der Wandung drei Schliffrillen, entfarbtes 

Gias, Wandungsd. 0,1.

331 Elf WS, teilw. durch Brandeinwirkung deformiert, auf der Wandung vier Schliffrillen, entfarbtes 

Gias, Wandungsd. 0,09.

332 67 WS, entfarbtes Gias , Wandungsd. 0,08.

333 Vier kleine zerschmolzene Glasklumpen, entfarbtes Gias.

334 Drei RS, glatter Rand, zwei Schliffrillen unterhalb des Randes, dunkelblaulichgriines Gias, 

Wandungsd. 0,2.

335 Zwei RS, glatter Rand, schmale Leiste unterhalb des Randes, dunkelblaulichgriines Gias, 

Wandungsd. 0,2.

336 Zwei BS eines Gefafies mit keramikahnlichem Profil, hoher Standring, dunkelblaulichgriines Gias, 

Dm. 5,8.

337 Fiinf WS, teilw. durch Brandeinwirkung deformiert, dunkelblaulichgriines Gias, Wandungsd. 0,2.

338 29 Klumpen, dunkelblaulichgriines Gias, Wandungsd. 0,2.

339 RS, nach auBen umgeschlagener Rand (Rbhrchenrand), blaugriines Gias, Wandungsd. 0,1.

340 RS, nach aufien umgeschlagener Rand (Rbhrchenrand), blaugriines Gias, Wandungsd. 0,15, unter

halb des Randes schwach plastischer Wulst.

341 RS, durch Brandeinwirkung deformiert, blaugriines Gias, Wandungsd. 0,1.

342 RS, durch Brandeinwirkung deformiert, blaugriines Gias, Wandungsd. 0,2.

343 RS, durch Brandeinwirkung deformiert, leicht verdickter Rand, blaugriines Gias, Wandungsd. 0,2.

344 Zwei RS, nach innen umgelegter Rand, blaugriines Gias, Wandungsd. 0,3.

345 Zwei RS, teilw. durch Brandeinwirkung deformiert, nach innen umgelegter Rand, Henkelansatz, 

blaugriines Gias, Dm. 7,6, Wandungsd. 0,3.

346 Teil eines breit gekammten Bandhenkels, blaugriines Gias, D. 0,5-0,8.

347 WS, durch Brandeinwirkung deformiert, blaugriines Gias, Wandungsd. 0,15.

348 12 WS, teilw. durch Brandeinwirkung deformiert, blaugriines Gias, Wandungsd. 0,02.

349 29 verschmolzene Klumpen, blaugriines Gias.

350 RS, nach aufien umgeschlagener Rand (Rbhrchenrand), gelbgriines Gias, Wandungsd. 0,1.

351 RS, nach aufien umgeschlagener Rand (Rbhrchenrand), gelbgriines Gias, Wandungsd. 0,15.

352 Zwei RS, nach aufien umgeschlagener Rand (Rbhrchenrand), gelbgriines Gias, Wandungsd. 0,2.

353 RS, nach innen umgeschlagener Rand, gelbgriines Gias, Wandungsd. 0,2.

354 RS, nach innen umgeschlagener Rand, gelbgriines Gias, Wandungsd. 0,3.

355 RS, verdickter Rand mit aufgelegter Rippenverzierung, gelbgriines Gias.

356 BS mit massivem Wulststandring und verdickter Mitte, gelbgriines Gias, Dm. 5,0, Wandungsd. 

0,2-0,5.

357 36 zerschmolzene Glasreste und Klumpen, gelbgriines Gias.

358 Sechs kleine verschmolzene Glasklumpen, gelbgriines bis rbtliches Gias.

L. METALL

359 Kleines Silberblechfragment, gefaltet.

360 12 Bronzeblechfragmente, Wandungsd. 0,1-0,2, teilw. durch Brandeinwirkung deformiert.

361 Vier kleine Bronzeklumpen.

362 Zwei Bronzedraht- oder Bronzeringfragmente, D. 0,3 bzw. 0,5.

363 Kopfplatte eines eisernen Ziernagels, grbfiter Dm. 1,8, D. 0,5.

364 Fragmentiert erhaltener eiserner Ziernagel, grbfiter Dm. Kopfplatte 1,6, D. 0,5, L. 1,4.

365 Fragmentiert erhaltener Eisennagel, grbfiter Dm. Kopfplatte 1,0, D. 0,5, erh. L. 2,1.

366 Elf fragmentiert erhaltene Eisennagel wie vor, grbfiter Dm. Kopfplatte 1,6-2,0, erh. L. 0,4—2,4.
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367 155 Eisennagel, erh. L. 0,7-4,8, Dm. Kopfplatte 0,7-2,0.

368 38 Kopfplatten von Eisennageln wie vor, Dm. Kopfplatte 0,6-1,9.

369 135 eiserne Nagelschafte, L. 1,4-5,3.

370 33 Eisenklumpen.

M.PERLEN

371 Melonenperle, weiB, angeschmolzen, Dm. 1,0, H. 0,6, D. 0,3.

372 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 1,0, H. 0,6, D. 0,3.

373 Melonenperle, mattgriinlichblau, Dm. 1,0, H. 0,8, D. 0,2.

374 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 1,0, H. 0,9, D. 0,3.

375 Melonenperle, weiB, Dm. 1,0, H. 0,7, D. 0,3.

376 Melonenperle, weifiblau, Dm. 1,1, H. 0,8, D. 0,4.

377 Melonenperle, weifiblau, Dm. 0,9, H. 0,8, D. 0,4.

378 Melonenperle, weifiblau, Dm. 0,9, H. 0,8, D. 0,4.

379 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 1,05, H. 0,4, D. 0,3.

380 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 0,9, H. 0,8, D. 0,2.

381 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 0,9, H. 0,8, D. 0,3.

382 Melonenperle, mattgriinlichblau, angeschmolzen, Dm. 0,9, H. 0,7, D. 0,2.

383 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 0,9, H. 0,8, D. 0,2.

384 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 0,8, H. 0,7, D. 0,2.

385 Melonenperle, mattgriinlichblau, angeschmolzen, Dm. 0,8, H. 0,7, D. 0,2.

386 Melonenperle, mattgriinlichblau, angeschmolzen, Dm. 0,9, H. 0,7, D. 0,3.

387 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 0,9, H. 0,7, D. 0,2.

388 Melonenperle, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 0,8, H. 0,7, D. 0,2.

389 Melonenperle, mattgriinlichblau, angeschmolzen, Dm. 0,9, H. 0,7, D. 0,2.

390 Melonenperle, mattgriinlichblau, angeschmolzen, Dm. 0,8, H. 0,6, D. 0,2.

391 Melonenperle, mattgriinlichblau, angeschmolzen, Dm. 0,7, H. 0,6, D. 0,2.

392 Perle, glatte Oberflache, weifiblau, angeschmolzen, Dm. 1,0, H. 0,7, D. 0,3.

393 Perle, glatte Oberflache, mattgriinlichblau, angeschmolzen, Dm. 0,9, H. 0,6, D. 0,3.

394 Perle, glatte Oberflache, griingrau, angeschmolzen, Dm. 0,8, H. 0,7, D. 0,2.

395 Neun Fragmente von Melonenperlen, weifiblau, erh. H. bis 0,5.

N. SCHARNIERTEILE

396 Knochenrohre, beide Enden abgeschnitten, fragmentiert erhalten, eine Durchlochung, L. 4,1, 

D. 0,45.

397 30 Knochenrohren, ein Ende abgebrochen, ein Ende abgeschnitten bzw. beide Enden abgebrochen, 

eine kreisrunde Durchbohrung, erh. L. 1,5-4,1, D. 0,5.

398 Zwei Knochenrohren, ein Ende abgebrochen, ein Ende abgeschnitten bzw. beide Enden abgebro

chen, eine kreisrunde Durchbohrung, zwei umlaufende Rillen, erh. L. 2,4 bzw. 3,3, D. 0,5.

399 Knochenrohre, beide Enden abgeschnitten, L. 4,4, D. 0,5.

400 26 Knochenrohren, ein Ende abgeschnitten, ein Ende abgebrochen bzw. beide Enden abgebrochen, 

erh. L. 0,8-3,5, D. 0,5.

401 13 Knochenrohren, ein Ende abgebrochen, eine Ende abgeschnitten bzw. beide Enden abgebro

chen, eine umlaufende Rille, erh. L. 1,0-3,9, D. 0,15-0,5.

402 Knochenrohre, beide Enden abgeschnitten, zwei umlaufende Rillen, L. 4,0, D. 0,3.

403 20 Knochenrohren, ein Ende abgeschnitten, ein Ende abgebrochen bzw. beide Enden abgebrochen, 

zwei umlaufende Rillen, erh. L. 0,9-3,3, D. 0,2-0,3.

404 Knochenrohre, ein Ende abgeschnitten, ein Ende abgebrochen, zwei umlaufende plastische Lei- 

sten, erh. L. 1,55, D. 0,2.

405 Knochenrohre, beide Enden abgebrochen, fiinf umlaufende plastische Leisten, erh. L. 1,3.

406 Vier Knochenrohren, ein Ende abgeschnitten, ein Ende abgebrochen, vier bis sechs umlaufende 

Rillen, erh. L. 1,1-1,8.
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407 161 bearbeitete Knochenfragmente, wohl Reste von Knochenscharnieren, grofite erh. L. 4,3, D. 0,5.

408 Sechs Knochenrohren mit sauber abgeschnittenem leicht auskragendem Rand, teilw. eine umlau- 

fende Rille, erh. L. 0,7-1,4.

409 Vier Knochenplatten, zentral durchlocht, in der Mitte verdickt, eine umlaufende Rille, Dm. 0,9-1,2, 

D. 0,3.

410 Knochenstift, erh. L. 2,4.

411 Knochenstift, erh. L. 2,1.

412 Knochenstift, erh. L. 0,6.

III. Funde aus Grube 4

Grube 4

Langrechteckige ost-west-orientierte Grube. Lange 2,30 m, Breite 1,25 m, Tiefe 0,28 bis 0,42 m. 

Wandungen leicht geschragt. Sohle flach in den anstehenden Boden eingetieft. Sohle und Wandungen 

kaum gegliiht. Die umlaufende Steinpackung wurde bei Anlage der Grube entfernt und anschliefiend 

mit der lehmigen Erde der Hiigelschuttung vermischt wieder riickverfullt. Sie tiberdeckt die noch bis zu 

0,40 m machtige Aschenschicht. Es hat den Anschein als seien einige Steine bei der Ruckverfiillung als 

Randbefestigung der Grube verlegt worden. Das Grubeninnere war durch Fuchsrohren weitgehend 

zerstort.

A. TERRA SIGILLATA

Halbkugeliger Napf mit horizontal eingeschniirter Wand, Form Drag. 27

413 Ftinf RS, Dm. 10,0, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. matt

braunlichrot, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach lilabraun.

Konischer Napf, Form Drag. 33

414 Vier BS, Dm. Standr. 4,0-5,0, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattorangerot, 

teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach hellrotbraun bis siena.

Halbkugeliger Napf, Form Drag. 40

415 Vier RS, Dm. n. best., Farbe Uberz. aufien u. innen orangebraun bis lilabraun, Br. hellorangerot.

416 Zwei BS, Dm. Standr. 4,0 bzw. 4,6, Farbe Uberz. aufien u. innen dunkelviolettbraun, Br. matt

orangerot.

Napf mit schrager, geschwungener Wand und Steilrand, Form Drag. 46

417 12 RS, Dm. 12,0-14,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot bzw. 

orangebraun, Br. hellorangerot, stellenw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach lilabraun.

Napf mit Rundstablippe und gerundeter Wand

418 Napf, Randdm. 9,0, Dm. Standr. 3,8, Wandungsd. 0,3, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarz

orangerot, Br. mattbraunlichrot.r

Halbkugelige Schiissel mit auf halber Hohe umlaufendem Kragen, Form Drag. 38

419 WS, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen orangebraun.

Halbkugeliger Standringteller mit halbrunder Lippe, Form Niederbieber 5b

420 24 RS, Dm. 18,0-20,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot.

Halbkugeliger Standringteller mit profilierter Wand und halbrunder Lippe, Form Ludowici T1

421 Teller, erganzt, Randdm. 16,0, Dm. Standr. 7,0, H. 4,2, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. 

innen rotorange, Br. mattbraunlichrot.

422 68 RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange bis schwarzorange, 

Br. mattbraunlichrot.

423 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattbraunlichrot, 

Topferstempel Boden innen in Form einer Rosette.
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424 BS, Dm. Standr. 9,6, Wandtmgsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen in Form einer Rosette.

425 BS, Dm. Standr. 9,6, Wandungsd. 0,65, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattorangerot, Topferstempel Boden innen in Form einer Rosette.

426 26 BS, Dm. n. best., Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange bis schwarzorangerot, Br. mattbraun

lichrot.

Nicht bestimmbare Gefafifragmente

427 31 BS, Dm. n. best., Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun bis schwarzorangerot, Br. mattbraun

lichrot.

B. „SCHWARZFIRNISWARE"

428 RS, Dm. zu klein um sicher zu best., Wandungsd. 0,45, Farbe aufien u. innen braunschwarz, 

Br. braungrau, kerbschnittverziert.

C. BRAUNROT ENGOBIERTE TELLER („POMPEJ ANISCH-ROTE FLATTEN")

Teller mit gerundeter Wand und nach innen einziehendem Rand, leicht hochgewolbter Flachboden

429 Teller, erganzt, Randdm. 22,0, Bodendm. 16,0, H. 5,4, Wandungsd. 0,8, Farbe auBen u. innen 

hellrotbraun, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz, Br. mattbraun.

430 Teller, erganzt, Randdm. 28,0, Bodendm. 22,0, H. 5,9, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien u. innen 

rotbraun, Br. rotbraun.

431 Zwei RS, Dm. 24,0, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien u. innen hellrotbraun, teilw. nach sekundarem 

Brand umgefarbt nach schwarzgrau, Br. mattbraunlichrot.

Teller mit leicht verdicktem und aufien abgeschragtem Rand

432 Zehn RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,7-0,9, Farbe auBen u. innen siena bis hellrotbraun, Br. 

mattbraunlichrot.

433 Drei BS, Dm. 20,0 bzw. n. best., Wandungsd. 0,7-0,9, Farbe aufien u. innen siena bis hellrotbraun, 

Br. mattbraunlichrot.

434 BS mit Wulst und Drehrille, Dm. n. best., Farbe aufien u. innen rotbraun, Br. mattbraun.

D. KRUGE

435 BS, Dm. 5,4, Wandungsd. 0,6, Farbe aufien u. innen, Br. blaugrau, klingend hart gebrannt.

E. AMPHOREN

436 Rundstabiger Amphorenhenkel, D. 4,3, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraun bis ockerfarben, teilw. 

nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

F. RAUHWANDIGE WARE

437 Sechs RS einer Schiissel mit nach innen verdicktem Rand, Dm. 24,0, Wandungsd. 0,7, Farbe aufien 

u. innen, Br. mattbraunlichrot, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

438 BS eines nicht bestimmbaren Gefafies, Dm. 7,0, Wandungsd. 1,0, mattbrauner Ton.

G. GLAS

439 WS, dunkelblaulichgriines Gias, Wandungsd. 0,2.

440 Klumpen, dunkelblaulichgriines Gias.

441 Zwei RS, nach aufien umgeschlagener Rand (Rohrchenrand), blaugriines Gias, Wandungsd. 0,1.

442 Sechs WS, teilw. durch Brandeinwirkung deformiert, blaugriines Gias, Wandungsd. 0,08.

443 Klumpen, blaugriines Gias.
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H. METALL

444 Drei eiserne Ziernagel mit spitzkonisch zulaufender Kopfplatte, grbfiter Dm. Kopfplatte 1,0, erh.

L. 0,7-1,3.

445 35 Eisennagel, erh. L. 0,6-4,1, Dm. Kopfplatte 0,7-2,0.

446 Zwei Kopfplatten von Eisennageln wie vor, Dm. 0,9 u. 1,3.

447 12 Nagelschafte von Eisennageln wie vor, erh. L. 1,5-4,0.

448 Runde Kopfplatte eines eisernen Ziernagels, Dm. 1,8.

449 29 kleine Eisenklumpen.

450 Bleirest.

IV. Streufunde

Fnr. 1: Funde aus dem sudwestlichen Bereich der Grabanlage. Aufgelesen wahrend des Abtrages mit 

der Planierraupe.

A. TERRA SIGILLATA

Konischer Napf, Form Drag. 33

451 RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,6, Farbe Oberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. matt- 

orangerot.

452 RS, Dm. 14,0, Wandungsd. 0,58, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. matt- 

orangerot.

453 BS, Dm. Standr. 5,4, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattorangerot.

Halbkugeliger Napf, Form Drag. 40

454 RS, Dm. 13,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien hellorangerot, innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot.

455 BS, Dm. Standr. 6,0, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattoran- 

gerot.

Standringteller mit leicht bauchiger, schrager Wand und halbrunder Lippe, Form Drag. 18/31

456 RS, Dm. 20,0, Wandungsd. 0,52, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. hellorangerot.

457 RS, Dm. 18,0, Wandungsd. 0,55, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraun

lichrot.

Halbkugeliger Standringteller mit halbrunder Lippe, Form Niederbieber 5b

458 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,9, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattorangerot.

459 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot.

Halbkugeliger Standringteller mit profilierter Wand und halbrunder Lippe, Form Ludowici T1

460 RS, Dm. 18,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. mattbraunlichrot.

461 RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br.

hellorangerot.

462 BS, Dm. Standr. .4,0, Wandungsd. 0,75, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. mattbraun

lichrot.

Nicht bestimmbare Gefafifragmente

463 BS, Dm. Standr. 3,9, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. mattbraun

lichrot.

464 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

hellorangerot.

465 BS, Dm. Standr. n. best., Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraunlichrot.

466 BS, Dm. Standr. n. best,. Wandungsd. 1,0, Farbe aufien u. innen rotorange, Br. mattbraunlichrot.

467 BS, Dm. Standr. 5,0, Wandungsd. 0,8, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br.

mattorangerot.
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B. TELLER MIT HORIZONTALEM, GEKEHLTEM RAND UND 

GOLDGLIMMERUBERZUG

468 RS, Dm. 16,0, Wandungsd. 0,5, mattbraunlichroter Ton.

C. BRAUNROT ENGOBIERTE TELLER („POMPEJANISCH-ROTE FLATTEN")

469 Zwei RS, Dm. 28,0, Wandungsd. 0,8, mattbraunlichroter Ton.

470 Drei BS mit umlaufender Leiste, Dm. 18,0, Wandungsd. 0,8, mattbraunlichroter Ton, teilw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

D. KRUGE

471 RS, Dm. n. best., weifiolivbrauner Ton.

472 RS eines Kruges mit leicht ausbiegendem Rand, Dm. 6,0, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen 

mattorangerot, Br. braunschwarz.

473 BS, Dm. Standr. 8,0 mattbrauner Ton.

E. AMPHOREN

474 Zwei RS, Dm. 18,0, Farbe aufien u. innen mattbraunlichrot, Br. rotorangerot.

475 BS, Dm. n. best., Wandungsd. 1,5, Farbe auBen mattbraun, innen mattbraunlichrot, Br. mattbraun.

476 BS, Dm. 8,0, Wandungsd. 1,6, mattbrauner Ton, teilw. nach sekundarem Brand umgefarbt nach 

braunschwarz.

F. RAUHWANDIGE WARE

477 RS eines Topfes mit ausbiegendem Rand, auf dem Rand zwei umlaufende Drehrillen, Dm. 20,0, 

Wandungsd. 0,5, Farbe aufien schwarzbraun, innen mattbraun, Br. schwarzbraun.

478 RS eines Topfes mit Deckelfalz, Dm. 22,0, Farbe aufien u. innen, Br. mattbraunlichrot, teilw. nach 

sekundarem Brand umgefarbt nach braunschwarz.

479 BS eines Topfes, Dm. 6,0, Wandungsd. 0,7, hellorangeroter Ton.

G. GLAS

480 RS, nach innen umgelegter Rand, blaugrtines Gias, Wandungsd. 0,3.

Fnr. 2: Funde aus der Hiigelanschuttung innerhalb der kreisformigen Ringmauer.

A. TERRA SIGILLATA

Halbkugeliger Napf, auf dem nach aufien umgeschlagenen Rand Barbotineverzierung, Form 

Drag. 35

481 RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattorangerot.

482 RS, Dm. 10,0, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen dunkellilabraun, Br. mattorangerot, 

sekundare Brandspuren.

483 RS, Dm. 10,0, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien rotorange, innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot.

484 RS, Dm. 12,0, Wandungsd. 0,4, Farbe Uberz. aufien u. innen hellbraunlichrot, Br. mattorangerot.

485 RS, Dm. 14,0, Wandungsd. 0,55, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. matt

orangerot.

486 BS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattbraunlichrot.

Halbkugelige Schale, auf dem nach aufien umgeschlagenen Rand Barbotineverzierung, Form 

Drag. 36

487 Schale, unvollstandig erh., Randdm. 18,0, Bodendm. 7,6, H. 3,6, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. 

aufien u. innen braunlichrot, Br. mattorangerot.
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Halbkugelige Schiissel mit auf halber Hbhe umlaufendem Kragen, Form Drag. 38

488 RS, Dm. 14,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. mattbraunlichrot.

Nicht bestimmbare Gefafifragmente

489 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,9, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. matt- 

orangerot.

Fnr. 3: Funde aus der abgerutschten Hiigelanschuttung aufierhalb der ringfdrmigen Kreismauer.

A. TERRA SIGILLATA

Halbkugeliger Napf, auf dem nach aufien umgeschlagenen Rand Barbotineverzierung, Form 

Drag. 35

490 RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen, Br. rotorange.

Halbkugelige Schale, auf dem nach aufien umgeschlagenen Rand Barbotineverzierung, Form 

Drag. 36

491 RS, Dm. 16,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattorangerot.

Standringteller mit leicht bauchiger, schrager Wand und halbrunder Lippe, Form Drag. 18/31

492 RS, Dm. 16,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraun

lichrot.

493 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 1,35, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. hellorangerot.

494 BS, Dm. Standr. n. best., Wandungsd. 0,75, Farbe Uberz. aufien u. innen rotorange, Br. hell

orangerot.

B. RAUHWANDIGE WARE

495 RS wohl einer Schiissel, Dm. 20,0, Wandungsd. 0,5, Farbe aufien u. innen, Br. braunschwarz, hart 

gebrannt.

Fnr. 6: Funde aus dem Versturz nordlich und aufierhalb der Ringmauer.

A. TERRA SIGILLATA

Halbkugeliger Standringteller mit profilierter Wand und halbrunder Lippe, Form Ludowici T1

496 RS, Dm. 22,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. hellorangerot.

497 Reliefverzierte WS, Reste des Eierstabes, Wandungsd. 0,7, Uberz. zum grbfiten Teil abgescheuert.

Fnr. 19: Funde aufgelesen beim Abtrag mit dem Bagger.

A. TERRA SIGILLATA

Halbkugeliger Napf oder Schale, auf dem nach aufien umgeschlagenem Rand Barbotineverzierung, 

Form Drag. 35 oder Drag. 36.

498 RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. matt

orangerot.

B. BRAUNROT ENGOBIERTE TELLER („POMPEJ ANISCH-ROTE FLATTEN")

499 RS, Dm. 28,0, Wandungsd. 0,9, Farbe aufien u. innen rotbraun, Br. mattbraunlichrot.
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C. AMPHOREN

500 Zwei RS, Dm. 18,0, Wandungsd. 0,9, gelbbrauner Ton.

501 Vier RS, Dm. 14,0, Wandungsd. 1,3, Farbe an Gen u. innen mattbraunlichrot, teilw. nach sekunda- 

rem Brand umgefarbt nach braunschwarz, Br. rotorange.

502 Rundstabiger Henkel, mattbraunlichroter Ton.

503 BS, Dm. n. best., mattbraunlichroter Ton.

Fnr. 24: Funde westlich der Viereckmauer in Hbhe der Quaderoberkante im Versturz.

A. RAUHWANDIGE WARE

504 BS wohl eines Topfes, Dm. 9,0, Wandungsd. 0,8, weifiolivbrauner Ton.

B. METALL

505 Bronzener Knopf mit grofier Ose auf der Unterseite, Abdrehspuren auf der Oberseite der Kopf- 

platte, Dm. Kopfplatte 1,65.

Fnr. 25: Funde aus dem norddstlichen Bereich der Grabanlage. Aufgelesen wahrend des Abtrages 

mit der Planierraupe.

A. TERRA SIGILLATA

Napf mit schrager, geschwungener Wand und Steilrand, Form Drag. 46

506 RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. matt- 

orangerot.

Standringteller mit auswarts geschwungener Wand und aufgerichteter Lippe, Form Curie 15

507 Zwei RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. matt- 

orangerot.

Halbkugeliger Standringteller mit halbrunder Lippe, Form Niederbieber 5b

508 Zwei RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattorangerot.

509 BS, Dm. Standr. 7,0, Wandungsd. 0,9, Farbe Uberz. aufien u. innen hellrotbraun, Br. matt

orangerot.

B. TELLER MIT HORIZONT ALEM, GEKEHLTEM RAND UND GOLDGLIMMER- 

UBERZUG

510 RS, Dm. 20,0, Wandungsd. 0,6, hellrotbrauner bis hellorangeroter Ton.

C. RAUHWANDIGE WARE

511 Bandhenkel, einfach gefurcht, Breite 4,8, D. 1,3, L. 7,5, mattbrauner Ton.

512 RS einer Schiissel mit Deckelfalz, Dm. 30,0, mattbrauner Ton.

513 RS eines Topfes mit ausbiegendem Rand, Dm. 18,0, Wandungsd. 0,6, braungrauer Ton.

Fnr. 28: Funde aus dem siidostlichen Bereich des Ausbruchgrabens der Ring- und Viereckmauer.

A. RAUHWANDIGE WARE

514 RS eines Topfes mit Deckelfalz, Dm. 16,0, Wandungsd. 0,4, Farbe aufien u. innen mattbraun, Br. 

schwarzbraun.
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Fnr. 31: Funde aus dem siidlichen Ausbruchgraben der Viereckmauer.

A. METALL

515 Langer, eiserner Vierkantstab, an einem Ende zu einem Blatt geschmiedet, L. Griffangel 25,0, Dm. 

4,0, korrodiert.

Fnr. 32: Funde aus der umlaufenden Steinpackung im norddstlichen Bereich des Hiigels.

A. METALL

516 Doppelkonisches Bleiteil mit ovaler Einbohrung und eiserner Ose an einer Seite, grofiter Dm. 3,5, 

H. 3,2, Gewicht 179 g.

Ohne Angaben zur Fundstelle

A. TERRA SIGILLATA

Konischer Napf, Form Drag. 33

517 BS, Dm. Standr. 4,6, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen SECV..DII.

Halbkugeliger Napf, Form Drag. 40

518 BS, Dm. Standr. 5,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen, Br. schwarzorangerot.

519 BS, Dm. Standr. 6,0, Wandungsd. 0,8, Topferstempel Boden innen D...

Halbkugeliger Standringteller mit halbrunder Lippe, Form Niederbieber 5b

520 RS, Dm. 18,0, Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraun

lichrot.

521 RS, Dm. n. best., Wandungsd. 0,5, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. mattbraun

lichrot.

522 BS, Dm. Standr. 6,0, Wandungsd. 0,6, Farbe Uberz. aufien u. innen, Br. schwarzorangerot, 

Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

523 BS, Dm. Standr. 8,0, Wandungsd. 0,7, Farbe Uberz. aufien u. innen schwarzorangerot, Br. 

mattbraunlichrot, Topferstempel Boden innen MAINIVS F.

B. AMPHOREN

524 RS und BS einer Spitzamphore, Randdm. 20,0, Wandungsd. 1,6, Farbe aufien u. innen mattbraun, 

Br. mattbraunlichrot.

Angelika Abegg M.A.

Institut fur Ur- und Friihgeschichte 
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VIII. TAFELN

Die Numerierung der Fundobjekte auf den Tafeln 1 bis 19 entspricht derjenigen im 

Katalog.
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