
Das urnenfelderzeitliche Graberfeld von Rockeskyll, 

Verbandsgemeinde Gerolstein, Kreis Daun/Eifel

von

GESINE WEBER

Dem ehrenamtlichen Denkmalpfleger Erich Lipinski (t 1991) ist die Entdeckung eines 

Graberfeldes zu verdanken, das ein nenes Licht auf die fruhe Besiedlung der Hocheifel 

wirft. Seine langjahrigen Begehungen und Aufsammlungen auf den Ackern zwischen 

den Gemeinden Rockeskyll und Walsdorf erbrachten neben einer ausgedehnten Fund- 

streuung von vorwiegend mittelpalaolithischen Quarzartefakten die Reste von stark 

zerpfliigten Urnengrabern1.

Im Sommer 1989 fiihrte das Seminar fiir Ur- und Fruhgeschichte der Westfalischen 

Wilhelms-Universitat unter Leitung von Prof. Dr. A. Jockenhovel im Auftrag des 

Rheinischen Landesmuseums Trier eine sechswbchige Rettungsgrabung durch2, mit 

dem Ziel, den Erhaltungszustand der Graber - es waren bereits Bodenscherben von 

Urnen hochgepflugt worden - festzustellen und mbgliche tieferliegende ungestbrte 

Bestattungen aufzufinden. Da Holzkohlepartikel, Leichenbrandstiicke und Keramik- 

scherben auf dem Acker durch Lipinski eingemessen wurden, bestand Hoffnung, die 

Grabstellen genau anzutreffen.

Das Flursttick 12043 der Flur „Kuhweide" liegt in einer Hbhe zwischen 490 und 494 m 

iiNN auf einem von der Kyller Hohe leicht nach Siiden abfallenden Hang, fast in einer 

Pafilage4. Der anstehende Boden ist eine mit Grauwacken und Sandsteinen durchsetzte 

pseudovergleyte Parabraunerde aus Lbfilehm. Von den Fallen abgesehen, in denen die 

Grabgrube mit Holzkohle ausgestreut war, liefien sich aufgrund der lokalen Bodenver- 

haltnisse keine Verfarbungen der Grabstellen erkennen.

Die erste Flache wurde auf einer Grbfie von 15x45 m grofsziigig um eine der Fundkonzen- 

trationen angelegt, in der Hoffnung, so auch noch weitgehend ungestbrte Graber zu 

erfassen (vgl. Abb. 1). Der Humusabtrag erfolgte maschinell. Dies war in Anbetracht der

1 E. Lipinski, Archaologisches Korrespondenzblatt 16, 1986, 223 ff. - Vgl. auch E. Lipinski/H. Lohr, Die Auswertung 

systematisch kartierter Oberflachenfundstreuungen. In: H. L6hr/E. Lipinski/I. Koch/P. May, Steinzeit im Gerolstei

ner Raum (Gerolstein o. J.) 32 ff. - G. Weber, 3000 Jahre alte Brandgraber - Das spatbronzezeitliche Graberfeld von 

Rockeskyll. In: Ortsgemeinde Rockeskyll (Hrsg.), Das Eifeldorf Rockeskyll. Ein Heimatbuch (Rockeskyll 1993) 55 ff.

2 Die Grabung wurde durch das Rheinische Landesmuseum Trier, die Untere Denkmalschutzbehorde Daun, den 

Archaologischen Verein Gerolstein und zahlreiche private Spender wie dem Gerolsteiner Sprudel unterstiitzt. 

Vielfaltige Hilfe leisteten die Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim, die Gemeinden Rockeskyll und 

Walsdorf sowie die Strafienbaumeisterei Gerolstein Nord. Besonderer Dank gilt Herrn Lipinski und den freiwilligen 

Helfern des Archaologischen Vereins Gerolstein. Die Reinzeichnungen fertigte Frau Loevenich, Zeichnerin des 

Seminars fiir Ur- und Fruhgeschichte der Westfalischen Wilhelms-Universitat Munster, auch ihr sei herzlichst 

gedankt.

3 TK 25 Blatt 5706 Hillesheim, rechts 2549-300, hoch 5571-100. - Gedankt sei auch dem Eigentiimer des Ackers, Herrn 

W. Dries aus Walsdorf, fiir die bereitwillige Uberlassung seines Ackers fiir die Ausgrabungsarbeiten.

4 Heute liegt das nachste Fliefigewasser in etwa 600 m Entfernung.
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grofien Fundflache sinnvoll, denn die sich liber mehrere Jahre erstreckenden Begehun- 

gen Lipinskis batten in der letzten Zeit keine neuen Funde erbracht, so dafi durch den 

Baggereinsatz nicht mit einer weiteren Zerstbrung der Graber zu rechnen war. Doch das 

Areal erwies sich als vbllig fundleer - abgesehen von geologischen Strukturen wie einem 

Eiskeil und einem modernen Dranagegraben.

Die nachsten Flachen wurden teils maschinell, teils von Hand nun in einem engeren 

Rahmen gezielt um die durch Oberflachenfunde lokalisierten Fundstellen angelegt5. 

Auch hier blieben einige Flachen fundleer. In zwei Fallen waren es Stellen, die besonders 

viele Funde geliefert haben: Hier sind die Grabstellen wohl vollstandig durch den Pflug 

vernichtet. Ein runder Holzkohlefleck auf einer der Flachen6 kbnnte den Rest einer 

Grabgrube darstellen.

Insgesamt konnten sieben Graber unterschiedlichsten Erhaltungszustandes aufgedeckt 

werden. In zwei Fallen (Grab 2 und 6) handelte es sich nur noch um die letzten 

Uberbleibsel einer Urne mit etwas Leichenbrand (Abb. 3,1; 5,1); bei Grab 2 deuten 

einzelne feinkeramische Scherben in seinem Umfeld auf das Vorhandensein von 

urspriinglich zwei Beigefafien. Die Urne von Grab 7 war mitsamt den zwei in ihr 

ruhenden Beigefafien zieharmonikaahnlich zusammengedruckt (Abb. 5,2; 16). Ebenfalls 

vbllig zerdriickt waren Urne und Beige fa Ge von Grab 3 (Abb. 3,2); sie wurden eingegipst 

und erst spater freigelegt. Bei drei Grabern (Grab 1, 4 und 5B) waren die Leichenbrand- 

behaltnisse in Hbhe des Bauchumbruches abgepflugt; in Grab 4 hat sich noch eine 

Randscherbe der Urne erhalten, die auf den Leichenbrand gestrirzt war (Abb. 4,1). Der 

Urne von Grab 5A dagegen fehlte lediglich der Gefafirand (Abb. 4,2; 12).

Ein Steinschutz um die Urne liefi sich bei Grab 1 nachweisen (Abb. 2,2); da das 

Gefafioberteil aber fehlt, ist nicht klar, ob sie komplett von Steinen umstellt war. 

Hinweise auf eine Abdeckung der Urnen fehlen aufgrund des Erhaltungszustandes. Nur 

bei Grab 7 scheint die in den Hals hineingebrochene Schale als Abdeckung gedient zu 

haben. Der weite Abstand von mindestens 15 m zwischen den Grabern kbnnte auf 

ehemalige Uberhugelungen hinweisen. Das Profil der langlichen leichten Gelandeerhe- 

bung, in der Grab 3 lag, gab aber keine Hinweise auf eine kiinstliche Anlage. Indizien fur 

eine oberflachliche Kennzeichnung der Grabstellen z. B. mit einer Holz- oder Steinstele 

fehlen. Einen Hinweis auf eine solche Markierung liefert lediglich Doppelgrab 5. Hier hat 

sich eine fast komplette Urne erhalten, neben der bzw. 16 cm hbher und sie leicht 

iiberlappend eine durch den Pflug halbierte Urne stand (Abb. 4,2; 12)7.

In den meisten Grabern des Rockeskyller Graberfeldes fanden sich zwei Beigefafie8. Grab 

4 (Abb. 11,1) und 5A (Abb. 13,1) enthielten nur ein feinkeramisches Gefafi als Beigabe. Im 

Fall von Grab 6 kann keine Aussage mehr gemacht werden. Mit Ausnahme von Grab 3 

und dem nicht mehr feststellbaren Befund von Grab 2 lagen die Gefafibeigaben immer in 

der Urne auf dem Leichenbrand; sie gelangten in der Regel vollstandig in die Urne. Das 

zerscherbte Beigefafi von Grab 5B (Abb. 14,3) tragt alle Anzeichen eines sekundaren

5 Unter Beriicksichtigung einer Verschleppung durch den Pflug.

6 Flache 6, in der Nahe von Grab 4.

7 Natiirlich kann diese Doppelbestattung gleichzeitig angelegt worden sein. Die Leichenbranduntersuchungen stehen 

noch aus, so dafi noch ungewifl ist, ob in den beiden Urnen tatsachlich die Uberreste mehrerer Menschen ruhen.

8 Grab 1, 2?, 3, 7 und 5B mit einer Scherbe eines weiteren Gefafles.
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Abb. 2 Rockeskyll. 1. Grab 1, Planum 2. - 2. Grab 1, Planum 4. A Holzkohle; + Leichenbrand. M. 1:10.
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Abb. 3 Rockeskyll. 1. Grab 2. - 2. Grab 3. ▲ Holzkohle; + Leichenbrand. M. 1:20 (1), 1:10 (2).
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1

2

Abb. 4 Rockeskyll. 1. Grab 4. - 2. Grab 5. A Holzkohle; + Leichenbrand. M. 1:20 (1), 1:10 (2).
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Abb. 5 Rockeskyll. 1. Grab 6. -2. Grab 7. A Holzkohle; + Leichenbrand. M. 1:10.
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Brandes, so dafi davon auszugehen ist, dal? es mit auf dem Scheiterhaufen gestanden 

hat. Bronzene Beigaben und andere Kleinfunde fehlen in den Rockeskyller Grabern 

vollig.

Die im Gegensatz zu anderen Gegenden der sudwestdeutschen Urnenfelderkultur eher 

„hausgemacht" wirkende Grabkeramik entspricht in ihrer Formgebung und ihren Ver- 

zierungsmustern, meist in Kammstrichtechnik ausgeftihrt, den gangigen Formen. Bei 

den Bechern fallt die in der Regel sehr gedrungene, breite Form auf. Mdglicherweise 

spiegelt hier die Qualitat der Tbpferware die extreme, von den Siedlungsschwerpunkten 

in den fruchtbareren Beckenzonen weit entfernte Siedlungslage wider. Aber trotzdem 

war man fiber die herrschenden Verzierungsmoden informiert. Besonders bei dem 

kleinen mit einem Stempelmuster versehenen Becher aus Grab 5B (Abb. 14,1) fallt die 

schlechte, ja unbeholfen wirkende Rillenverzierung auf. Hier sollte wohl ein Kammstrich 

imitiert werden, ohne dafi man ein solches Instrument benutzte9.

Die Feinkeramik und mitunter auch die Oberteile der Urnen sind meist dunkelbraun bis 

schwarz poliert. Einzige Ausnahmen unter den Beigefafien bilden das grofiere Gefals und 

die einzelne Randscherbe aus Grab 5B, deren Oberflachen wie feines Sandpapier wirken 

(Abb. 14,2. 3). Diese leuchtend rotgefarbten Keramiken haben mit auf dem Scheiterhau

fen gestanden, und die Politur ist abgeplatzt, denn im Faile des vollstandigen Gefafies ist 

die Verzierung kaum noch zu erkennen.

Der Ton ist immer schamottgemagert, selten tritt noch Quarz hinzu; bei einigen feinkera- 

mischen Gefafien sind Magerungspartikel kaum erkennbar. Magerungsstticke in Starke 

der Wandung finden sich mitunter bei den Urnen.

Die Graber datieren in die Stufen Ha Al und Ha A2, eventuell noch nach Ha Bl. Die 

Grabkeramik weist sie als Teil der rheinisch-schweizerischen-ostfranzdsischen Gruppe 

aus. Besonders die Verzierung mit hangenden Kammstrichfransen ist typisch fur den 

ostfranzbsisch-rheinischen Urnenfelderkreis10.

In die Stufe Ha Al, vielleicht in einen spaten Abschnitt, ist Grab 5B zu datieren. Die 

einfache doppelkonische Form des kleinen Trichterrandbechers (Abb. 14,1) hat ihre 

Parallele in einem Grab von Ballern-Rech, Kreis Merzig-Wadern11, der ebenfalls oberhalb 

des Bauchumbruchs auf der Schulter eine feine Rillenverzierung tragt. Wo bei dem 

Ballerner Stuck eine breite Riefe uber der Ritzverzierung liegt, weist unser Stuck ein 

Muster aus langlichen Einstichen auf. Parallelen fur das Stempelmuster sind relativ 

selten und zeigen kaum Einheitlichkeit12. Wie bereits erwahnt, sollte bei dem Rockeskyl-

9 Die Suche nach Parallelen in der Literatur gestaltet sich wegen der bei urnenfelderzeitlichen Keramiken meist 

iiblichen „geschonten" Zeichentechnik mit Lineal schwierig.

10 A. Kolling, Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland 17, 1970, 49.

11 Grab C 29: A. Kolling, Die spate Bronzezeit an Saar und Mosel (Saarbriicken 1968) 156 Taf. 19,3.

12 Ein punktiertes Band findet sich auch bei einem Trichterhalsbecher von Ballern-Rech, Grab A 22: Kolling (Anm. 11) 

155 Taf. 18,14. - Ein etwas grofierer Becher mit Riefen-, Rillen-, hangenden Fransenbandern und Halbkreiskannelu- 

ren, der ebenfalls aus Ballern-Rech, Grab D 9, stammt, scheint auch eine Stempelreihe zu besitzen: Kolling (Anm. 11) 

158 Taf. 23,8 (Verzierung im Text nicht erwahnt). - Neuwied-Heddesdorf: Th. Ruppel, La Periode des Champs 

d'Urnes dans le Bassin de Neuwied et la Basse Rhenanie. Actes du Colloque de Nemours 1986, 53. - Irlich, Flur 2, 

Parzelle 41: G. Dohle, Die Urnenfelderkultur im Neuwieder Becken (Koblenz 1970) 267 Taf. 25,F2 (Punktreihe); Taf. 

26,A8 (Kommastichreihe). - Irlich, Flur 2, Parzelle 41: Dohle 266 Taf. 26,Bl (Kornstichreihe). - Niederbieber- 

Segendorf, Torney: Dohle 273 Taf. 27,D (kleine runde Einstiche). - Einstichreihen sind nach Ch. Unz, Die 

spatbronzezeitliche Keramik in Siidwestdeutschland, in der Schweiz und in Ostfrankreich, Prahistorische Zeitschrift 

48, 1973, 31 f., haufig als Begleitung von anderen Verzierungsmustern in der Spatbronzezeit (Bz D) verbreitet.
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ler Becher ein dreireihiger Kammstrich mittels dreier „krakeliger" Linien imitiert werden. 

Fur Th. Ruppel13 sind diese Verzierungen auf Bechern typisch fur die beginnende 

Urnenfelderzeit im Neuwieder Becken und in der Niederrheinischen Bucht; sie stehen in 

Tradition der „leichtgerieften Ware" der spaten Bronzezeit (Bz D) der ostfranzdsisch- 

rheinischen Urnenfelderzeit. Erst fur die Stufe Ha A2 sind ausgepragte Schultern und 

Kammstrichtechnik typisch.

Das zweite Beigefafi von Grab 5B (Abb. 14,3) besitzt ebenfalls eine einfache doppelkoni- 

sche Form und einen Trichterrand. Wie auch bei dem kleinen Becher ist der Bauchum- 

bruch sehr scharf ausgebildet. Die Schiissel ist mit Rillen und senkrechten Riefen 

verziert. Die Kombination von waagerechten und senkrechten Linien auf der Keramik ist 

fur die gesamte friihe bis mittlere Urnenfelderzeit typisch, ohne daB man gewisse 

Zusammenstellungen fur die einzelnen Zeitstufen festmachen kann. Fur die sehr 

gedrungene Gefafiform findet sich wiederum in einem der Ballern-Recher Graber eine 

Analogie14; auch dieses Stuck ist wie das Rockeskyller Exemplar sekundar verbrannt. Die 

hier als Parallelen aufgeftihrten Graber von Ballern-Rech werden von Kolling15 in seine 

Zeitgruppe 3 datiert, was der Stufe Ha Al entspricht.

Das Beigefafi von Grab 5A (Abb. 13,1) ist nur bis zum Bauchumbruch erhalten, so dafi 

keine Aussagen zu seiner Form gemacht werden konnen. Die Urne (Abb. 13,2) ist eine 

einfache Zylinderhalsurne mit rauhem Bauch und geglattetem Oberteil.

Alterurnenfelderzeitlich kdnnte auch Grab 2 sein. Von der Urne (Abb. 8,4) ist nur der von 

der Wandung deutlich abgesetzte Boden erhalten, von den dem Inventar zugeordneten 

beiden Beigefafien nur einzelne Scherben. Erhalten sind der Schragrand und einzelne 

Wandscherben eines Bechers (Abb. 8,2. 3) und Wandscherben eines weiteren Gefafies 

mit Riefendekor oberhalb des Bauchumbruchs (Abb. 8,1). Der Schragrandbecher kann 

mit einem Stuck aus Ballern-Rech16 verglichen werden.

Der innen mit Halbkreisbdgen, hangenden Bandern und einem Kreis kammstrichver- 

zierte Teller von Grab 1 (Abb. 7,1) hat zahlreiche Parallelen17. Im Schwertgrab von 

Mimbach, Kreis Homburg/Saar, besitzt der beigegebene Teller eine identische Verzie- 

rung18. Die Trichterrandschussel (Abb. 7,2) unseres Grabes tragt eine Verzierung aus 

Halbkreisbdgen und senkrechten Kammstrichen. Breite, verzierte Becher finden sich 

ebenfalls in dem oben genannten Grabfund von Mimbach19. Den Mimbacher Grabfund 

mochte Kolling auch aufgrund des Schwertes vom Hemigkofener Typ in eine Uber- 

gangsphase der Zeitgruppen 4 und 5, also Ha Al bis Ende Ha A2, datieren, wobei

13 Ruppel (Anm. 12) 61.

14 Grab D 2: Kolling (Anm. 11) 152 Taf. 21,20.

15 Vgl. Kolling (Anm. 11) Abb. 23.

16 Grab A 22: Kolling (Anm. 11) 155 Taf. 18,10.

17 Doppelte Halbkreisbdgen in Biesdorf, Kr. Bitburg: Kolling (Anm. 11) 161 Taf. 2,6. - Niederweis, Kr. Bitburg, Hiigel 

17: Kolling (Anm. 11) 185 Taf. 7,7. - Zwei Reihen Halbkreisbdgen, keine senkrechten Bander in Beckingen, Kr. 

Merzig-Wadern, Grab 1: Kolling (Anm. 11) 160 Taf. 32,6. - Heruntergezogener Schragrand, Halbkreisbdgen 

untereinander verbunden: Ballern-Rech, Kr. Merzig-Wadern, Grab D12: Kolling (Anm. 11) 158 Taf. 24,1. - Nach 

L. Sperber, Untersuchungen zur Chronologie der Urnenfelderkultur im nordlichen Alpenvorland von der Schweiz 

bis Oberbsterreich (Bonn 1987) 70, gehoren Teller mit Innendekor zu den ab SB Ila, bzw. Ha Al auftretende Typen 

(Taf. 20, Typ 96).

18 Nur ist bei diesem Exemplar der Boden kleiner und der Rand heruntergezogen; Kolling (Anm. 10) 44 f. Abb. 3,5.

” Kolling (Anm. 10) Abb. 5.
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scharfere Konturen der Becher auf einen spateren Ansatz deuten20. Fur das Rockeskyller 

Grab mdchten wir die gleiche Zeitstellung annehmen21.

Die halbkreisfbrmigen Kanneluren und senkrechte Kammstrichverzierung, wie sie sich 

auf der kleinen Schiissel aus Grab 3 (Abb. 9,2) finden, sind von einer Urne von Ballern- 

Rech, Grab C35, bekannt22. Diese Zierweise nennt Rolling als typisch fur seine Zeit- 

gruppe 423. Die auffallende Halsblahung des grofien Zylinderhalsbechers (Abb. 9,1) hat 

eine Parallele an einer Urne von Niederweis, Kreis Bitburg24.

Nach Ha A2 dtirfte Grab 4 von Rockeskyll zu datieren sein. Die Form des breiten 

Kegelhalsbechers mit deutlich abgesetztem Hals (Abb. 11,1) tritt in anderen Grabern 

haufig auF5. Die kiibelfdrmige Urne mit Tupfenrand (Abb. 11,2) des Rockeskyller Grabes 

ist fast identisch mit einem Stuck aus Ballern-Rech, Grab A426, in etwas gedrungenerer 

weitmundigerer Form in Homburg-Schwarzenbach, Grab I27.

Grab 7 ist nicht eindeutig einer Zeitstufe zuzuweisen. Der schlichte Teller (Abb. 17,1) 

scheint Ha-A2-zeitlich zu sein; die Urne mit der extrem ausladenden, mit senkrechten 

Kanneluren versehenen Bauchzone (Abb. 17,3) macht einen jiingeren Eindruck.

Nicht naher zu datieren ist Grab 6, da hier nur noch ein Teil des Urnenunterteils (Abb. 15) 

erhalten ist.

Mit der Grabung 1989 wurde sicher nicht der urspriingliche Bestand an Grabern erfafit. 

Zu groF ist der Abstand zwischen den einzelnen Grabungsflachen, in deren Zwischen- 

raumen allerdings auch keine Oberflachenfunde gemacht wurde (vgl. Abb. I)23. Dies mag 

daran liegen, dafi vielleicht doch noch einige Graber weit unter dem Pflughorizont liegen 

oder aber so hoch, dafi sie schon vor den Begehungen E. Lipinskis vbllig abgetragen 

worden waren. Auch im westlichen Teil des Ackers stellte er Konzentrationen von 

Keramik fest, und weiter hangabwarts scheint sich ein latenezeitliches Graberfeld zu 

befinden.

Die zu dem Graberfeld gehbrende Siedlung mbchte Lipinski etwa 200 m weiter hangauf- 

warts auf einem Acker lokalisieren, von dem er zahlreiche Scherben abgesammelt hat. 

Was kann nun die Menschen der Urnenfelderzeit veranlaBt haben, diese Hbhenlage, die 

auch heute nur eingeschrankt ackerbaulich nutzbar ist, aufzusuchen? Funde der mittle- 

ren Bronzezeit fehlen bisher in der siidlichen Hocheifel; erst zu Beginn der Urnenfelder

zeit lassen sich Siedlungsaktivitaten in der Siideifel in den FluBtalern von Kyll und Sauer 

feststellen29. Eine Besiedlung der Nordeifel, also des Kreises Daun, ist bisher erst in der

20 Kolling (Anm. 10) 51.

21 Nach Sperber (Anm. 17) 70 Taf. 20 treten die Becher mit Kegelhals ab der Stufe SB Ila bzw. Ha Al auf (Typen 94 und 

95).

22 Kolling (Anm. 11) Taf. 20,1.

23 Entspricht spatem Ha Al; Kolling (Anm. 11) 87.

24 Kolling (Anm. 11) Taf. 6,7.

25 Niederweis, Kr. Bitburg, Hiigel 15/16: Kolling (Anm. 11) 182 Taf. 6,1. - Mit waagrechtem Kammstrich Trier-Feyen, 

Grab 1: Kolling (Anm. 11) 194 Taf. 9,11. - Je ein verzierter und ein unverzierter Kegelhalsbecher aus Aulenbach, Kr. 

Baumholder, besitzen einen kiirzeren, aber straffer abgesetzten Hals als unser Stuck: Kolling (Anm. 11) 149 Taf. 

10,10. 12.

26 Kolling (Anm. 11) 152 Taf. 13,8.

27 Kolling (Anm. 11) 172 Taf. 36,6.

28 Miindliche Mitteilung E. Lipinski.

29 Kolling (Anm. 11) 131.
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Stufe Ha A2 archaologisch nachgewiesen30. Mil dem Rockeskyller Graberfeld sind nun 

Graber in Hbhen um 500 m fiber NN festgestellt worden. In fast vergleichbarer topogra- 

phischer Lage fand sich das einzige bekannte Brandgrab von Gerolstein31.

In die Urnenfelderzeit fallt ein Klimaoptimum mit trockenwarmer Wetterlage32. Vielleicht 

ftihrte die intensive Nutzung der schon seit Jahrtausenden besiedelten tieferliegenden 

Landstriche zur Erschbpfung der Boden und Uberbevolkerung, so dafi einzelne Bevolke- 

rungsgruppen in extremere Siedlungslagen ausweichen mufiten, die aber wiederum 

aufgrund des gunstigeren Klimas sicher bessere Bedingungen fur den Ackerbau boten 

als heutzutage. Aus den Sedimenten des Meerfelder Maares stammen starke Ablage- 

rungsschichten mit verkohlten Holzresten, die auf eine Intensivierung der Landwirt- 

schaft mit starker Erosion als Folge hinweisen33. Der Hbhepunkt dieser Aktivitaten ist auf 

etwa 1150 v. Chr. datiert, was auch der Zeitstellung der friihen Rockeskyller Graber 

entspricht.

30 Kolling (Anm. 11) 131. - Aus Gerolstein, Kr. Daun, stammen lediglich einzelne Scherben, eine Lanzenspitze sowie 

ein Brandgrab: Kolling (Anm. 11) 169 f. Nr. 31-34.

31 Ebd. 169 Nr. 31: „Zerstdrtes Brandgrab in Berglage".

32 Vgl. K.-D. Jager/V. Lozek in: A. F. Harding (Hrsg.), Climatic change in later prehistory (1982) 162 ff. - J. Bouzek in: 

A. F. Harding (Hrsg.), Climatic change in later prehistory (1982) 189 Abb. 4.

33 B. Zolitschka, Eiszeitalter und Gegenwart 38, 1988, 87 ff.
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Katalog der Graber

Grab 1

Urnengrab mit Steinpackung im unteren Bereich; Urne etwa zur Halfte erhalten, darin 

auf dem mit Holzkohle vermischten Leichenbrand zwei Beigefafie ineinandergestellt. In 

der Grabgrube Holzkohle (Abb. 2; 6).

Urne, rauh-geschlickert, rdtlich-braun; erh. H. 19,6 cm; Bodendm. 15,4 cm; Magerung: 

Schamott (?), metallisch-schwarz (Abb. 7,3). - Breiter Trichterrandbecher, auf der Schul

ter oberhalb des Umbruchs mit einer breiten Riefe verziert, von der nach oben Halbkreis- 

rillen ausgehen, nach unten wechselweise senkrechte Kanneluren und Halbkreisrillen; 

aulsen schwarz poliert, innen (nach unten) rotlich-braun; feintonig; Magerung nicht 

erkennbar; H. 13,2 cm; Randdm. 22,0 cm, gr. Dm. 26,0 cm; Bodendm. 8 cm (Abb. 7,2). - 

Knickwandteller, nach innen gewolbter Boden, breiter Rand; innen mit Halbkreisrillen 

verziert, von denen senkrechte Linienbundel zum von Kreisrillen umgebenen Boden 

auslaufen; schwarz(-braun) poliert; schwach schamottgemagert; H. 3,6 cm; Randdm. 

18,4 cm; Bodendm. 5,6 cm; (Abb. 7,1). - Leichenbrand. - Holzkohle.

Abb. 6 Rockeskyll. Grab 1, ineinandergestellte Beigefafie.



Das urnenfelderzeitliche Graberfeld von Rockeskyll 19

Abb. 7 Rockeskyll. Keramik von Grab 1. M. 1:4.
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Grab 2

Wohl Urnengrab: Urnenboden, in der Umgebung einzelne verpflugte Leichenbrand- 

stiicke und Gefafischerben wohl zweier Beigefafie (Abb. 3,1).

Urne, Boden abgesetzt, Bodenleiste scheint an die Wandung angeklebt zu sein; Oberfla- 

che kaum geglattet (geschlickert?); schwarz (im Bruch braun); Ton schwach schamottge- 

magert; erh. H. 5,2 cm; Bodendm. 14,6 cm (Abb. 8,4)- - Trichterrandbecher mit scharfem, 

abgesetztem Umbruch; dunkelbraun-schwarz poliert (im Bruch rdtlich); schwach scha- 

mottgemagert; Randdm. 14,4 cm (Abb. 8,2. 3). - Scherben eines Gefafies mit Kannelur; 

schwarz poliert; schwach mit Schamott und Quarz gemagert (Abb. 8,1). - Drei winzige 

Stiickchen Leichenbrand.

Abb. 8 Rockeskyll. Keramik.von Grab 2. M. 1:4.

Grab 3

Urnengrab: Urne mit Holzkohle und Leichenbrand; ein BeigefaB in der Urne, eines 

daneben stehend (Abb. 3,2).

Urne mit leicht geblahtem Kegelhals und Schragrand, leicht abgesetztem Boden; Oberteil 

geglattet und poliert; Bauch geschlickert und grobe Fingertupfenverzierung; dunkelrbt- 

lich-braun, innen graubraun; feiner, schwach schamottgemagerter Ton; H. 33,2 cm; 

Randdm. 20 cm; gr. Dm. 38,0 cm; Bodendm. 10,8 cm (Abb. 9,3). - Grofier Becher mit stark 

geblahtem Zylinderhals und Schragrand, auf der Schulter doppeltes Rillenband aus je 

drei Rillen, unter dem unteren breite Riefe, von der senkrechte Rillenbiindel (nicht 

stringent abwechselnd 5/3) uber den Bauchknick hinausgehen; Ton dunkelbraun-rotlich 

(im Bruch grau); feiner Ton mit wenig Schamottmagerung; H. 22,0 cm; Randdm. 18,4 cm; 

gr. Dm. 27,2 cm; Bodendm. 9,2 cm (Abb. 9,1). - Randloser Trichterhalsbecher, auf der 

Schulter doppeltes Rillenband, vom unteren gehen 3 bis 4 senkrechte Riefen/Kannelu- 

ren, die von breiten Halbkreisriefen abgelost werden, aus; rbtlich-braun-schwarz; H. 8,4 

cm; Randdm. 15,6 cm; gr. Dm. 20 cm; Bodendm. 5,2 cm (Abb. 9,2). - Leichenbrand. - 

Holzkohle.
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Abb. 9 Rockeskyll. Keramik von Grab 3. M. 1:4.
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Grab 4

Urnengrab: unterer Teil einer Urne mit hereingebrochenem Randstuck, darin Beigefafi, 

Leichenbrand in z. T. sehr grofien Stricken und Holzkohle (Abb. 4,1; 10).

Urne mit Tupfenrand; Unterteil rauh, leicht getupft; innen Strichspuren; roter Ton; 

Schamottmagerung: grofie Stticke z. T. in Wandstarke; H. ca. 35,6 cm; Randdm. 23,4 cm; 

Bodendm. 14,6 cm (Abb. 11,2). - Becher mit Schragrand und durch einen Knick deutlich 

vom Bauch abgesetzter Schulter; unverziert; dunkelbraun, stellenweise rbtlich poliert; 

schwach schamottgemagert; H. 8,0 cm; Randdm. 14,4 cm; gr. Dm. 16,4 cm.; Bodendm. 

4,8 cm (Abb. 11,1). - Leichenbrand. - Holzkohle.

Abb. 10 Rockeskyll. Grab 4.



Das urnenfelderzeitliche Graberfeld von Rockeskyll 23

Abb. 11 Rockeskyll. Keramik von Grab 4. M. 1:4.

Grab 5

Wohl Urnendoppelgrab: Zylinderhalsurne mit Unterteil einer Schale oder eines Topfes, 

Leichenbrand (A); 16 cm hbher daneben stehend Unterteil einer zweiten Urne, darin ein 

kleiner und ein groBer Becher sowie eine Randscherbe eines weiteren Gefafies (B) 

(Abb. 4,2; 12).

Grab 5 A

Zylinderhalsurne, Schulter und Hals geglattet; Bauch geschlickert (richtige Grate); rbt- 

lich-braun (innen grau); feine Schamottmagerung; erh. H. 27,2 cm; Randdm. nicht 

feststellbar; gr. Dm. 36,4 cm; Bodendm. 14,2 cm (Abb. 13,2). - Unterteil wohl eines 

Bechers, nach innen gewblbter Boden, unverziert, sorgfaltig schwarz-braun poliert, 

schwache Schamottmagerung; Bodendm. 4,8 cm (Abb. 13,1). - Leichenbrand.



24 Gesine Weber

Abb. 12 Rockeskyll. Grab 5.

Abb. 13 Rockeskyll. Keramik von Grab 5A. M. 1:4.
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Grab 5 B

Urne, bis kurz oberhalb des Bauchumbruchs erhalten, Oberflache rauh, rotbraun, grobe 

Schamottmagerung; erh. H. 17,4 cm; Bodendm. 12,8 cm (Abb. 14,4)- - Kleiner doppelko- 

nischer Schragrandbecher, Omphalosboden, auf der Schulter mit unregelmafiigem Band 

aus vier Rillen und dariiber einer Reihe kleiner langlicher Einstiche (Stempel) verziert; 

Band aus ein bis zwei Rillen kurz unterhalb des Halsknickes; dunkelbraun poliert; H. 9,2 

cm; Randdm. 10,8 cm; Bodendm. 3,8 cm (Abb. 14,1)■ - Schragrandbecher, gewolbter 

Boden; auf der Schulter Band aus vier Rillen; davon nach unten uber den Bauchumbruch 

hinaus ausgehend senkrechte breite Riefen (?) (Verzierung kaum erkennbar); Oberflache 

sandpapierartig; rot (im Bruch grau); keine nennenswerte Magerung; wohl sekundarge- 

brannt; H. 10,8 cm; Randdm. 19,2 cm; gr. Dm. 22,4 cm; Bodendm. 5,4 cm (Abb. 14,3). - 

Randscherbe mit Schragrand; abgerundet; roter Ton; grobe Schamott- und Quarzmage- 

rung (Abb. 14,2). - Leichenbrand.

Abb. 14 Rockeskyll. Keramik von Grab 5B. M. 1:4.



26 Gesine Weber

Grab 6

Urnengrab: unterer Teil einer Urne mit Leichenbrand; Leichenbrand weit verpfliigt 

(Abb. 5,1).

Urne, Boden leicht abgesetzt; geglattet, rotlich-graubraun gefleckt, innen dunkelbraun; 

mittlere Schamottmagerung; erh. H. 10,4 cm; Bodendm. 13,2 cm (Abb. 15). - Leichen

brand.

Abb. 15 Rockeskyll. Keramik von Grab 6. M. 1:4.

Grab 7

Urnengrab: zusammengedriickte Urne, darin Beigefafie auf Leichenbrand (Abb. 5,2; 16). 

Kegelhalsurne, Bauchumbruch mit senkrechten Kanneluren versehen; Rand fehlt; dun

kelbraun poliert; feine, intensive Schamottmagerung; erh. H. 28,6 cm; gr. Dm. 46,4 cm; 

Bodendm. 11,6 cm (Abb. 17,3). - Schale mit geknickter Wandung; weit ausladender 

flacher Rand; schwarzbraun poliert; schwache Schamottmagerung; H. 7,2 cm; Randdm. 

29,6 cm; Bodendm. 6,2 cm (Abb, 17,1). - Becher, Rand und Teile des (Zylinder-?)Halses 

fehlen; stark verwitterte dunkelbraune Politurreste; Schamottmagerung, auch mittel- 

groBe Partikel; erh. H. 16,4 cm; gr. Dm. 22,8 cm; Bodendm. 8,2 cm (Abb. 17,2).

Abb. 16 Rockeskyll. Grab 7.
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Abb. 17 Rockeskyll. Keramik von Grab 7. M. 1:4.
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