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Ein reiches Madchengrab der augusteischen Zeit 

aus Elchweiler, Kreis Birkenfeld

von

KARIN GOETHERT

Im Oktober 1985 entdeckte Herr W. Caspari aus Schmi^berg anlaElich einer Feld- 

begehung auf einem Acker, der an die von Birkenfeld nach Elchweiler fuhrende 

Bundesstrahe 41 grenzt (Abb. 1), zahlreiche Bruchstucke romischer TongefaBe. Diese 

waren durch einen Tiefpflug, mit dem das Feld erst tags zuvor bearbeitet worden war, an 

die Oberflache gebracht worden. Die vorgeschrittene Tageszeit und die Ungeduld des 

Bauern, der seine Arbeit in Kurze wieder aufnehmen wollte, machten eine Benachrichti- 

gung des Rheinischen Landesmuseums unmoglich, so dab Herr Caspari zur Selbsthilfe 

griff und die Stelle unverzuglich zusammen mit seinem Sohn freilegte. Die Wichtigkeit 

des Fundes war ihm sofort bewuEt, da der Fundort nur 52 m westlich jener Stelle liegt, 

an der das Rheinische Landesmuseum 1955 die Plattenlegung einer Kammer freigelegt 

hat1, so daB Herr Caspari die Scherben richtig auf einen Grabfund bezog.

In der tief herausgerissenen Furche lagen dicht beieinander die beiden Terra-sigillata- 

Teller a und b, der imitierte Terra-sigillata-Teller c und ferner Scherben der Terra-rubra- 

FuBbecher h-i. Nachdem der Finder die obere Ackerschicht vorsichtig flachig abgedeckt 

hatte, sties er in 45 cm Tiefe auf zahlreiche GefaBe, deren Fundlage er zeichnerisch und 

fotografisch festhielt (Abb. 2-3), so wie sie unsere nachgezeichnete Abb. 2 wiedergibt. 

Die Grabgrube, die eine Lange von 1,70 m und eine Breite von 1,50 m aufwies, enthielt 

keine Steinsetzung. Auffallig war eine leichte dunkle Verfarbung der Grubenwande, die 

auch an der Oberflache beobachtet werden konnte.

In der norddstlichen Halfte der Grabgrube standen nahe beieinander der Terra-rubra- 

Teller d, der Gurtbecher I und der niedrige doppelkonische Terra-rubra-Becher g. 

Daneben waren die beiden kleinen Griffspiegel y 1 und y 2 niedergelegt. Um sie herum 

war Leichenbrand angehauft, der von dieser Stelle bis zur Grubenmitte zu dem groan 

Griffspiegel y 3 streute. Auf diesem lagen die Bronzefibeln x 1-2 und umgesturzt das 

Olflaschchen r. Vor dessen Mundung barg Herr Caspari die Langton-Down-Fibel w. 

Ostlich des groBen Griffspiegels y 3 befand sich umgesturzt und zerdruckt die kleine 

Terra-nigra-Knickwandschussel q. Nordlich des Griffspiegels y 3 und des Flaschchens r 

waren vier GefaBe zu einer Gruppe aneinandergeruckt: das handgeformte Schalchen t, 

die grohe Terra-nigra-Knickwandschussel p, der schlauchfdrmige Terra-nigra-Schrag-

Fur Anregungen und Durchsicht des Manuskriptes danke ich den Kollegen W. Binsfeld, Trier, und A. Haffner, Kiel. 

Herrn Prof. Dr. M. Kunter werden die Leichenbrandanalysen verdankt.

Zu den Abkurzungen siehe das Verzeichnis am Ende des Aufsatzes.

1 Trierer Zeitschr. 24/26, 1956/58, 527 f. - s. hier auch Anm. 122.

Trierer Zeitschrift 53, 1990, 241-280
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Abb. 1 Situationsplan

randbecher n, Reste des Terra-nigra-Bechers o gleicher Form und liegend der hand- 

geformte Humpen v, der wenige Reste von Leichenbrand enthielt. In der Nordwestecke 

der Grabgrube kam vollkommen zusammengedruckt die Gruppe der Terra-rubra-FuE- 

becher h, i, j, k zum Vorschein. Die sudwestliche Halfte des Grabes war fundarm, weil 

der Tiefpflug die hier sich befindlichen GefaBe an die Oberflache gerissen hatte. Hier 

mussen folglich die oben genannten drei Teller a-c deponiert gewesen sein, ferner der 

Terra-rubra-Teller e, von dem noch Reste auf der Sohle festgestellt werden konnten, 

wohl auch das Terra-rubra-Napfchen f, die Terra-rubra-Schussel m und das Weinsieb s. 

Der Unterteil des rauhwandigen dreifuBigen GefaBes u stand noch in situ, wahrend das 

Oberteil ebenso wie jenes der Terra-rubra-FuBbecher vom Pflug zerstort worden war.
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Abb. 2 Lage einiger Gefake nach teilweiser Freilegung durch Herrn W. Caspari

Die weitmundigen GefaBe waren mit Erde angefullt und vom Erddruck zerdruckt 

worden. Der Uberzug der meisten Stucke ist stark angegriffen oder gar zerstort. Dieser 

Zersetzungsproze^ ist auf die besonders in den letzten Jahren verstarkt eingesetzten 

kunstlichen Dungemittel zuruckzufuhren, die bis in den Tonkern vordringen. Alle 

GefaBe wurden in den Museumswerkstatten gereinigt, zusammengesetzt und, soweit 

dies mbglich war, erganzt (Abb. 4).

Durch seinen beherzten Einsatz hat Herr Caspari einen bedeutenden Fundkomplex 

retten kdnnen, den er groBzugigerweise dem Museum schenkte, wofur ihm an dieser 

Stelle besonderer Dank ausgesprochen sei.

Die Stucke sind in den Inventarbuchern unter Inv. 86, 125 a-z eingetragen.

Katalog der Funde

Terra sigillata a-b

a) Teller mit Hangelippe, Oberaden Typus 1 A

Ton:

Make:

Erh.:

Abb. 5

rotlich-braunlich; fein-mehlig, weich. Dunner kraftig hellrotbrauner Uberzug.

oberer Dm. 17 cm, Dm. des Standrings: 8,9 cm.

zusammengesetzt; langs der Bruche zahlreiche Ausbesserungen und kleine Erganzungen. 

Oberflache innen stark verscheuert.
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Abb. 3 Aufnahmen der Grabgrube mit einigen GefaEen in situ (Foto: W. Caspari)
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Abb. 4 Restaurierte Gelfe (Foto RLM Trier RE 87, 197/2)

Die Randbildung ist einfach und schlicht: Unmittelbar unterhalb der Lippe verlauft 

innen eine Rille. Die Wandung fallt in sanfter Wdlbung abwarts und ist oberhalb des 

Bodens durch eine Rille begrenzt. Eine schwache Kehle leitet zum Boden uber. Die Mitte 

markiert ein zweiteiliger Rechteckstempel CRIS/PINI, der durch Verscheuerungen sehr 

stark beschadigt ist. Die Buchstaben sind groEtenteils ausgebrochen. In weitem Abstand 

umlauft den Stempel ein dreifacher Kreis, dem in kurzem Abstand ein weiterer folgt. Die 

Lippe ist auEen nur gering abgesetzt. An der Bodenau^enseite sind zwei Kreisrillen zu 

sehen.

Der mit dem Stempel CRISPINI versehene Teller laRt charakteristische Merkmale des 

Service Ib erkennen2, wie sie an zahlreichen Tellern in Oberaden3 und Rbdgen4 festge- 

stellt werden konnen. Die schlichte Gliederung der Innenseite entspricht jener der 

Oberadener Teller Typus 1A 2 (dort Taf. 21). Diese in den fruhen Lagern noch reichlich 

vertretene Serviceform wird im Laufe der letzten Jahrzehnts v. Chr. allmahlich von den 

Stucken des Service Ic verdrangt und ist folglich im Lager von Haltern weniger zahlreich 

anzutreffen5.

2 Charakteristika: dicht an die Wandung geruckte Hangelippe, Rille unmittelbar unterhalb der Randinnenkante, 

sanfter Wulst, Rille, Kehle, die gegen den Boden abgesetzt ist. Vgl. G. Ulbert, Die romische Keramik aus dem 

Legionslager Augsburg-Oberhausen. Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 14 (Kallmunz/Opf. 1960) 12 Taf. 2.

3 Oberaden Taf. 21,1 A 2.

4 Simon, Rbdgen 62 ff. Form 2 Variante B. S. 66 Taf. 10,149.

5 Zur Datierung des Service Ib: vgl. Simon, Rbdgen 66. - E. Ettlinger, Die italische Sigillata von Novaesium. 

Novaesium IX. Limesforschungen 21 (Berlin 1983) 27; 101 f.
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Der Topfer Crispinius ist von zahlreichen Fundplatzen Italiens, Galliens und des 

Rheinlandes bekannt. Seine Erzeugnisse, die wohl in Italien getdpfert wurden, kommen 

auch in Haltern vor. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung setzt man seine 

Schaffenszeit 10 v. Chr. bis 10 n. Chr. an6.

b) Teller mit Hangelippe, Haltern Typus 1

Ton:

MaRe:

Erh.:

Abb. 5

rotlich-braun; sehr weich, fein. Dichter dunkelrotbrauner Uberzug.

oberer Dm. 17,3 cm, Dm. des Standrings: 10,2 cm.

zusammengesetzt; kleine Teile am Rand erganzt. Oberflache stark beschadigt, z. T. verscheuert, 

so dak der Uberzug nur noch stellenweise erhalten ist.

Die Randpartie ist allenthalben so stark beschadigt, daB der Ablauf des Profils sich nur 

schwer erfassen und zeichnerisch wiedergeben laBt. Die Lippe, die auBen nur wenig 

unterschnitten ist, scheint innen durch eine schwache Kante abgesetzt gewesen zu sein. 

Die folgende Hohlkehle ist nur schwach ausgepragt und gegen den anschliesenden 

Wulst durch eine Rille abgesetzt. Diesen begrenzt unten wiederum eine Rille. Eine 

Hohlkehle leitet zum Boden uber. Die Bodenmitte tragt einen Rechteckstempel ATEI (A 

T legiert), es folgt ein stehender Zweig. Die deutlich ausgepragten Buchstaben sind sehr 

dunn und fein. Stempelanfang und -begrenzung sind links beschadigt, ebenso stellen

weise die Oberflache des E und I. Der Stempel ist von zwei konzentrischen Doppelkrei- 

sen umzogen.

Der von ATEIUS signierte Teller B zeigt die typische Gliederung des Service Ic7. Das 

ausgeglichene GrdBenverhaltnis von Hohlkehle, Wulst und Hohlkehle zueinander, wie 

es an der inneren Wandung unseres Stuckes zu beobachten ist, kann als klassische Form 

bezeichnet werden8. Eine grope Anzahl solcher Teller sind aus der Werkstatt des Ateius, 

der seit dem letzten vorchristlichen Jahrzehnt mit einem groPen, auch selbst signieren- 

den Mitarbeiterstab zu einem der tuchtigsten Unternehmer seines Gewerbes aufstieg, 

hervorgegangen. Aus welcher seiner Werkstatten, die sich in Arrezzo, Pisa, Lyon und La 

Graufensenque/Millau befanden, unser Teller hervorging, muPte eine chemische 

Analyse klaren9.

Aus Haltern sind Stucke mit ahnlichem Stempel - AT legiert mit anschlierendem 

Zweig - bekannt, die in der Lyoner Werkstatt entstanden sind10, jedoch sind jene 

Stempel sehr derb geschnitten und haben mit dem feinen, sorgfaltigen Stempelzuschnitt 

unseres Stuckes nichts gemeinsam.

Der zeitliche Rahmen fur unseren Teller ist durch das Vorkommen gleichzeitiger Stucke 

desselben Tbpfers im Lager von Haltern gegeben.

6 A. Oxe/H. Comfort, Corpus Vasorum Arretinorum. Antiquitas 3,4 (Bonn 1968) 176 Nr. 561,58 oder 64a. - Simon, 

Rodgen 57 Nr. 3. - Ettlinger, Novaesium (Anm. 5) 55 Taf. 67,300—301. - S. v. Schnurbein, Die unverzierte Terra 

Sigillata aus Haltern. Bodenaltertumer Westfalens 19 (Munster 1982) Taf. 78,502. - Cahiers Arch, de Picardie 7, 1980, 

134 Nr. 108-109 (Amiens).

7 Charakteristika: Absatz unterhalb des Lippenrandes, Kehle, Rille, Wulst, Rille, Kehle und Absatz; die Rillen konnen 

entfallen. - Zum Service Ic: vgl. Ulbert, Augsburg-Oberhausen (Anm. 2) 13. - v. Schnurbein, Haltern (Anm. 6) 26 ff. 

- Simon, Rodgen 65 Variante C Taf. 11,156 und 160.

8 Vgl. Ettlinger, Novaesium (Anm. 5) 27 Taf. 14.

9 v. Schnurbein, Haltern (Anm. 6) 130 ff.

10 Vgl. Haltern Taf. 26,67; 27,77. - v. Schnurbein, Haltern (Anm. 6) 151 Liste 8 Taf. 74,189-205. Vgl. auch mit unserem
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Belgische Ware c-q

c) Teller mit Hangelippe, Terra-sigillata-Imitation

Ton:

MaGe:

Erh.:

Abb. 5-6

Abb. 5

blaG hellgelblich, leicht rotlich; weich. Dunner kraftig hellrotbrauner, stumpfer Uberzug.

oberer Dm. 17,5 cm, Dm. des Standrings: 7,2 cm.

zusammengesetzt; kleine Stellen erganzt. Kanten stellenweise bestoGen. Der Uberzug ist 

verschiedentlich bei der Reinigung abgescheuert worden. Stempel durch Bruch beschadigt.

Die Oberseite der Lippe ist gerillt. Zwei Kehlen ungleicher Lange gliedern die Innen- 

seite der Wandung. Die unterste ist gegen den Boden durch einen Absatz abgegrenzt. 

Die Tellermitte nimmt ein zweizeiliger Rechteckstempel ein, der durch Beschadigung 

nicht mehr vollstandig erhalten ist: ol.

An das Ende der zweiten Zeile sind sieben kleine Punkte gesetzt. Die Buchstaben sind 

klar ausgepragt. In der oberen Zeile sind nur die ersten zwei Buchstaben unbeschadigt. 

Zwei konzentrische Kreise rahmen den Stempel.

Die LippenauBenseite verlauft steil, ihre Unterseite ist unterschnitten. Die Wandung 

geht in schwacher Wolbung in den Boden uber.

Der Teller, dessen innere Wandung durch zweifache Kehlung gegliedert ist, ahmt 

deutlich eine fruhe Terra-sigillata-Tellerform nach, wie sie in Oberaden als Typus 1B 

und in Rodgen als Form 2 Variante D vorkommt11. Altertumlich wirkt auch die Rille auf 

der Lippenoberseite, die vielen fruhen Tellern eigen ist12.

Fruhe Sigillata-Imitationen sind selten. Genaue Parallelen der gleichen Tellerform sind 

mir ebenso wenig bekannt wie Vergleichsbeispiele fur den Stempel.

d) Terra-rubra-Teller mit Hangelippe, Oberaden Typus 88/Haltern Typus 72 A Abb. 5

Ton: rdtlich-gelblich; weich. Spuren eines kraftig hellrotbraunen Uberzugs innen und am Lippenau- 

Genrand.

Dm. 20 cm, Dm. des Bodens: ca. 17 cm, H. 1,8 cm.

zusammengesetzt; Boden und Rand mehrfach gebrochen. Oberflache stark verscheuert, beson- 

ders an der Bodeninnenseite. Zahlreiche Verletzungen.

MaGe:

Erh.:

Trotz der Verscheuerungen ist die Randbildung deutlich zu erfassen. Die Lippe, die sich 

halbstabfbrmig rundet, hangt nicht sehr stark nach unten durch. Unmittelbar unterhalb 

der innen leicht abgesetzten Lippenkante fuhrt die Wandung in zwei schragen Abtrep- 

pungen, die annahernd gleich hoch sind, zum Boden. Ein Stempel scheint nicht 

vorhanden gewesen zu sein. Der Teller ist fuBlos.

Abb. 5e) Terra-rubra-Teller mit Hangelippe, Haltern Typus 72 A

Ton: blaG hellgelblich; weich. Innenseite des Tellers und LippenauGenseite mit einem kraftig hell- 

roten bis rotbraunen Uberzug versehen, der die Innenseite und die LippenauGenkante in 

unterschiedlicher Dichte iiberzieht.

Dm. ca. 29 cm.

Vier Randbruchstiicke und einige Fragmente des Tellerbodens sind vorhanden.

MaGe:

Erh.:

Stempel Taf. 74,212 und 215. - Ettlinger, Novaesium (Anm. 5) Taf. 64,104. - Oxe/Comfort (Anm. 6) 51 Nr. 144, 702. 

10a Vgl. W. Drack, Die helvetische Terra Sigillata-Imitation. Schr. d. Inst. f. Ur- u. Frihgesch. 2 (Basel 1945) 114. 

11 Oberaden Taf. 21,1 B. - Simon, Rodgen 63 Variante D Taf. 12,168.

12 Die Rille findet sich haufig an fruhen Tellern; vgl. hierzu Simon, Rodgen 67 f. - G. Ulbert, Der Lorenzberg bei 

Epfach. Veroff. d. Komm. Z. Arch. Erforschung d. spatrdm. Raetien 3 (Munchen 1965) 72 Taf. 15,1.
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Die kraftig gerundete und nach unten durchhangende Lippe ist auf der Oberseite durch 

eine zugespitzte Kante abgesetzt. Zwei Abtreppungen gliedern die Innenseite der 

Wandung. Die untere kurzere ist durch eine zarte Drehrille gegen den Boden abgesetzt. 

Die Bodenmitte war von einem bandartigen Streifen eingefaBt, der mit einem sehr 

sorgfaltig ausgefuhrten Radchenmuster ausgefullt ist (kurze, auf Lucke gesetzte Striche). 

Die beiden Teller d und e gleichen einander so sehr, daB sie gemeinsam besprochen 

werden kdnnen. Trotz der starken Verscheuerungen des Stuckes d erkennt man den- 

noch deutlich, dak es die gleichen Formelemente aufwies wie das deutlich ausgepragte 

Fragment e.

Der rollenartig nach auEen gewdlbte Rand der beiden Stucke hangt etwas starker nach 

unten, als es die Beispiele in Oberaden Typus 88 zeigen, und steht damit den Halterner 

Tellern Typus 72 A naher. Die Bildung des Lippenrandes von d12a mit der gering 

emporstehenden Kante, der nach innen eine breite Abplattung folgt, entspricht ebenso 

den Beispielen aus Oberaden wie die Gliederung der inneren Wandung in zwei gleich- 

hohe Teile13, wahrend beim Teller e ahnlich wie bei Stucken aus Haltern die obere 

Abtreppung gegenuber der unteren breiter angelegt ist14.

Der Teller d, der vollstandig zusammengesetzt werden konnte, ist wie die alteren Platten 

und Teller ohne Standring15. Ob er eine Stempelung aufwies, kann wegen der starken 

Oberflachenbeschadigung nicht mehr festgestellt werden.

Auch die Fragmente von e zeigen keine Spuren eines Standrings. Ihre Innenseite war mit 

einem breiten, sehr zart gestrichelten und sorgfaltig ausgefuhrten Radchemusterkranz 

geschmuckt, wie er auch an anderen augusteischen Tellern zu beobachten ist. DaB der 

orangefarbene Uberzug nur die Innenseite und die LippenauBenseite des Tellers 

bedeckt, ist ebenfalls den Stucken dieser Zeit eigen.

Obgleich der Teller mit Hangelippe bis weit in die erste Halfte des l.Jahrhunderts n. Chr. 

hergestellt wurde, durfen wir unsere beiden Exemplare den Stucken aus Oberaden und 

Haltern aufgrund der oben aufgezeigten Gemeinsamkeiten an die Seite stellen16.

Im Treverergebiet scheint der Teller mit Hangelippe in augusteischer Zeit nicht sehr 

verbreitet gewesen zu sein, wie man aufgrund der bisher wenig zahlreich geborgenen 

Funde annehmen mdchte17. Erst ab spataugusteisch-tiberischer Zeit begegnen uns diese 

Teller mit Standring versehen haufiger18.

12a Man beachte besonders die nur wenig plastisch sich abhebende Lippenkante auf der Oberseite beider Stucke, die 

ab spataugusteisch-tiberischer Zeit immer starker plastisch betont wird und nun spitz emporragt.

13 Oberaden S. 120 Abb. 32,5. 7-8.

14 Haltern S. 263 Abb. 38,2 a.

15 Vegas/Bruckner, Novaesium VI 25 f. (kurze Charakterisierung des Typus). - Vgl. auch die unter Anm. 17 

angefuhrten Beispiele.

16 Vgl. auch Vegas/Bruckner, Novaesium VI 58 Taf. 10,8.

17 Vgl. Trierer Zeitschr. 12, 1937, 47 Abb. 2,13. - Wederath 1 Taf. 35,13.18 (Grab 161). - Hemecht 30, 1978, 378 Abb. 

26,17.22 (Dalheim). - Krier, Dalheim 183 Abb. 19,24. - Trierer Zeitschr. 47, 1984, 121 zu Nr. 1 (mit weiteren 

Beispielen). - Trier - Augustusstadt 210 Typentaf. 2,8a-b. 9b. - Metzler, Titelberg 110 Abb. 48 Grab 23,1. - Gerlach, 

Lebach Taf. 74 Grab 106 c.

18 Vgl. Kat. Glaser Trier Taf. 1 Grab 5 b. - Kat. Lampen Trier Taf. 2 Grab 13 a; Taf. 4 Grab 20 a; Grab 32 b; Taf. 5 

Grab 33 a; Taf. 6 Grab 46 e. - Trier - Augustusstadt 210 Typentaf. 2,8 c. 8 d. 9 a. S. 211 Typentaf. 3,10. - Zum Typus 

vgl. auch: Revue Arch, de Picardie 3/4, 1985, 154 Typ 8 Abb. 3,16-20 (Amiens).

Tiberische Beispiele: Hemecht 30, 1978, 378 Abb. 26 (Dalheim). - Krier, Dalheim 182 Abb. 18. - Metzler, Titelberg
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Abb. 5 Terra-sigillata-Teller und belgische Teller. M. 1:4. Randprofile M. 1:1

f) Terra-rubra-Acetabulum mit geschwungenem Steilrand, Haltern Typus 80

Ton:

Malle:

Erh.:

Abb.6

kraftig rotbraun bis ziegelrot; weich. Uberzug ziegelrot, mit mattem Schimmer.

oberer Dm. 8,6 cm, Dm. des Bodens: 5,1 cm, H. 4,6 cm.

intakt; an zwei Stellen des Randes leicht beschadigt, die Halfte des Standrings fehlt. Oberflache 

innen rissig.

Das Napfchen erhebt sich auf einem 0,7 cm hohen, gesondert angesetzten Standring, der 

im Grab wieder abgeplatzt ist. Er ist schrag nach auBen gestellt, sanft gekehlt und biegt

112 Abb. 50 Grab 34,1. S. 114 Abb. 52 Grab 41,1. - Ludwig, Schankweiler 102 ff. Typ VII. 

Zum Typus vgl. auch: Simon, Friedberg 166 ff. Form 10. - Simon, Bad Nauheim 213.
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kantig zur eigentlichen schmalen Standflache um. Die Innenseite des Standrings ist 

ebenfalls gering gekehlt. Die Mitte des gerade verlaufenden Bodens hebt sich nach unten 

knopfartig ab. Uber dem Standring ist die Wandung des niedrigen Napfes leicht nach 

auBen gewdlbt und schwingt erst unmittelbar unterhalb des Randes kraftig nach auBen, 

um im scharfen Knick schrag einwarts zu fuhren. Dieser kurze, aufgestellte Rand ist 

auEen gefurcht und an der Innenseite im Knick scharf gekehlt. Oberhalb des Bodens 

lauft innen ein breites, plastisches Band um. Der kleine Rechteckstempel in der Boden- 

mitte ist zu schwach ausgepragt, um noch leserlich zu sein (4 oder 5 Buchstaben, die sich 

kaum plastisch abzeichnen).

Die Form kommt an datierten Platzen bekanntlich erstmals in Haltern vor. Vergleicht 

man unser Stuck mit jenen aus Haltern (Typus 80), so fallen doch einige nicht unerhebli- 

che Unterschiede ins Auge. Unsere Napfform ist breit und gedrungen angelegt, die nach 

auBen gewdlbte Wandung zeigt nicht die sanfte Schwingung der Halterner Stucke, die in 

der Folgezeit - in tiberischer und claudischer Zeit - weiter ausgebildet wird19. Der schrag 

nach innen geneigte Rand ist bei unserem Stuck scharfer geknickt und innen kraftiger 

gekehlt als bei den Halterner Exemplaren. Die sonst bei diesem Typus charakteristische 

Drehrille an der Lippeninnenseite fehlt hier ganzlich. Die Bildung des FuGes ist unge- 

wbhnlich. Man mdchte annehmen, dab sich der Topfer unseres Napfchens an einem 

Terra-sigillata-Vorbild orientiert hat. Denn auch fur jene ist der leicht schrag nach auBen 

gestellte FuR, der im Knick zur Standkante umbiegt, charakteristisch20.

Betrachtet man die weitere Entwicklung der Acetabula-Form in tiberischer und claudi

scher Zeit, so mdchte man fast vermuten, daB die gedrungene, bauchige Form unseres 

Napfes zeitlich noch vor jener der sanft geschwungenen Stucke aus Haltern entstanden 

ist. Dies wurde bedeuten, daB die Produktion entgegen der bisherigen Annahme schon 

vor der Spatzeit des Halterner Lagers einsetzte21, vielleicht noch vor Christi Geburt.

Kunftige fruhe Grabfunde und schichtdatierte Stucke werden hier Klarheit und GewiR- 

heit schaffen.

Auffallig ist, daB der Typus in augusteischer Zeit im Treverergebiet, aber auch anderswo 

nur vereinzelt anzutreffen ist22. Eng verwandt ist unserem Napf ein ahnlich bauchig

19 Die Napfe zeigen ab tiberischer Zeit eine hohe, schon geschwungene Glockenform, die sich zum niedrigen, 

meistens gerade geschnittenen Standring stark verjungt. Der Bodendurchmesser wirkt im Vergleich zum Rand- 

durchmesser auffallend klein. Der Rand ist auBen weniger stark gekehlt und verlauft ziemlich steil (senkrecht); auch 

ist er meistens hoher als bei den Halterner Stucken.

Zur Standringbildung in claudischer Zeit vgl. Simon, Friedberg 170 f. - Kat. Glaser Trier Taf. 2 Grab 7 d. - Kat. 

Lampen Trier Taf. 5 Grab 40 c-b. - Trier - Augustusstadt 190 Nr. 51 c. S. 196 Nr. 57 c-g. S. 199 Nr. 60 e. S. 211 

Typentaf. 3,16. - Simon, Friedberg 170 f. Form 12 (mit weiteren Parallelen). Ludwig, Schankweiler 106f. Typ XI (mit 

weiteren Parallelen). - Revue Arch, de Picardie 3/4, 1985, 157 Typ 14 Abb. 6,39-40. - Vie Arch. 20, 1986, 79 Taf. 22 

Grab 96,4 (Gaichelknap/Arlon). - Gerlach, Lebach Taf. 5 Grab 5 d-e; 6 Grab 6 a-b; 8 Grab 7 a; 21 Grab 21 c.

20 Vgl. den Standring der Terra-sigillata-Napfe Haltern Typus 7 und 10. Als Parallele muB der Terra-sigillata-Napf von 

der Athener Agora (s. hier Anm. 25) genannt werden.

21 Haltern S. 274.

22 Wederath 2 Taf. 170,1 (Grab 632). - Wederath 3 Taf. 255,15 (Grab 983). - Gerlach, Lebach Taf. 9 Grab 8 d; Taf. 74 

Grab 106 f. Alle Stucke zeigen eine Glockenform wie die Halterner Napfe Typus 80.
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D

Abb. 6 Belgische Ware. M. 1:4
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geformter aus einem spataugusteischen Grab von Gaichelknap bei Arlon23. GroBe 

Beliebtheit erringen die Napfchen erst in tiberischer Zeit24.

Vorbilder dieser Form waren den belgischen Topfern ganz offensichtlich ahnlich 

geformte Terra-sigillata-Napfchen, worauf bereits G. Simon hingewiesen hat25.

g) Niedriger, doppelkonischer Terra-rubra-Becher mit Standring

Ton:

Abb. 6

gelblich-rotlich, leicht glimmerhaltig; sehr weich. Uberzug fast vollstandig abgescheuert, einst 

rotbraun.

oberer Dm. 12,3 cm, Dm. des Bodens: 6,3 cm, H. 7,6 cm.

aus vielen Scherben zusammengesetzt: kleinere Fehlstellen erganzt.

Male:

Erh.:

Uber einem niedrigen, senkrecht verlaufenden Standring steigt die Wandung schrag 

nach auFen empor, biegt im scharfen Knick wieder einwarts bis zu einem umlaufenden 

wulstigen Ring, um oberhalb dieses Rings wieder schrag nach auBen emporzufuhren. 

Die Lippe ist knapp gerundet und nicht abgesetzt. Oberhalb des Knicks sind zwei breite 

Drehrillen in die Oberflache eingetieft. Zur Standflache ist der Standring durch eine 

einschneidende Rille abgesetzt. Die Bodenmitte ist leicht nach innen emporgedruckt.

Der niedrige, doppelkonische Becher gehbrt zu einer Bechergattung, fur die der mehr 

oder weniger scharfe Knick im unteren Wandungsteil unmittelbar oberhalb des Stand- 

rings charakteristisch ist. Diese Becher werden in der Literatur wie ein einheitlicher 

Typus behandelt, obgleich die Gruppe uberhaupt nicht homogen ist, sondern vielmehr 

verschiedene Formen und Varianten zu erkennen gibt.

Zwei Formen hat S. Loeschcke zusammengestellt26: Oberaden Typus 94, ein hoher, 

glockenfbrmiger FuBbecher, dessen Wandung durch Wulste und Absatze gegliedert ist, 

und der ihm eng verwandte hohe, glockenfbrmige FuBbecher, Oberaden Typus 95, 

dessen gerade, schrage Wandung glatt oder durch Rillen unterteilt sein kann. Die von 

ihm angefuhrten Parallelen insbesondere fur den Typus 94 sind keine genauen Ver- 

gleichsstucke, sondern betreffen zum Teil nur die Bechergattung. Dies hat offensichtlich 

Verwirrung in der nachfolgenden Literatur hervorgerufen, so daB man sich nicht zu 

einer weiteren Formeneinteilung innerhalb der Gruppe durchringen konnte27. Es sei 

daher eine Gliederung der Gruppe in A, B und C vorgeschlagen (Abb. 7).

Niedrige, doppelkonische Becher, Form A Abb. 7

Neben den hohen Bechern Oberaden Typus 94 und 95 (s. hierzu i-k; vgl. auch Abb. 7 

Form C) lassen sich die kleinen, sehr weitmundigen Becher als weitere Form aussondern

23 Vie Arch. 20, 1986, 67 Grab 40,3. Die auf S. 32 gegebene Datierung „2e moitie Ier s.apr. J.-C." ist nicht haltbar, denn 

die Schragrandbecher zeigen Merkmale der spataugusteischen Zeit. Vgl. Z. B. Wederath 1 Taf. 32, 7 Grab 147; 35,14

Grab 161; 37,7. 9 Grab 166.

24 Vgl. Kat. Glaser Trier Taf. 1 Grab 3; 2 Grab 7 und 10. - Kat. Lampen Trier Taf. 2 Grab 13; 5 Grab 40 und 42. - Mitt. 

Hist. Ver. Pfalz 78, 1980, 120 Abb. 4,3 (Speyer). - Gallia 43, 1985, 129 Abb. 4,3-5 (Vimy bei Arras). - Vgl. auch 

Anm. 19.

25 Simon, Friedberg 170 Form 12. - s. auch: T. Benred Jeb, La ceramique gallo-romaine a Amiens (Somme). Revue

Arch, de Picardie 3/4, 1985, 157 Typ 14. - Vgl. im einzelnen den Ateius-Napf: Kolner Jahrb. 6, 1962/63, 38 Abb. 10,17. 

- Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e Orientale. Atlante delle forme ceramiche II (Rom 1985) Taf. 16,8 (Athen, 

Agora). 9 (Pergamon).

26 Oberaden S. 129 ff. mit Abb. 35.

27 Simon, Rodgen 246 Anm. 47. - Ludwig, Schankweiler 132 f. Typ XXIII. - Camulodunum 230 Abb. 49.
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und zusammenfassen28. Zu ihnen gehort unser Exemplar. Bezeichnend fur diese Stucke 

ist die kraftige Einziehung der Wandung, die an dieser Stelle vielfach durch eine Rille 

oder einen Wulst gegliedert sein kann. Die Lippe ist in der Regel nach innen leicht 

verdickt und hier abgesetzt. Die GefaBwandung biegt stets in scharfem Knick zum 

Boden um, der bei Geffen spataugusteischer und tiberischer Zeit mit einem niedrigen 

FuB versehen ist. Dieser wird im Laufe der Zeit bei der gesamten Gruppe immer hbher 

und ist in der Regel geschweift. Der untere geknickte Teil des Kbrpers wirkt sehr 

gestaucht. Bei unserem GefaE fallt auf, daB der Wandungsteil oberhalb der Einziehung 

nur unwesentlich hbher ist als der untere und daB der untere Wandungsknick nur wenig 

hinter die Fluchtlinie der Lippe zurucktritt. Bei alien ubrigen Stucken dieser Art ist der 

obere Wandungsteil betont hbher als der unterhalb der Einziehung liegende, und die 

Lippe ragt wesentlich uber die Fluchtlinie des Knicks hinaus, wodurch die Kelchform 

des GefaBes stark betont wird. Auffallend ist bei unserem Becher ferner, daB er nicht die 

fur die Gruppe ubliche geschwungene FuBform zeigt, sondern auf einem niedrigen 

Standring ruht, wie es fur Schalen, Schusseln und Becher belgischer Ware charakte- 

ristisch ist.

Eine genaue zeitgleiche Parallele vermag ich fur unseren Becher nicht aufzuzeigen. Der 

Trierer Becher Inv. 03,542 i, der aus einem um Christi Geburt zu datierenden Grab von 

St. Matthias stammt29, weist bereits alle oben beschriebenen Merkmale auf, die auch den 

spateren tiberischen und fruhclaudischen Stucken eigen sind (vgl. Abb. 7 rechts).

Man ist geneigt, das Exemplar aus Elchweiler als das bisher fruheste Beispiel dieser 

niedrigen Becherform anzusehen, wofur das ausgewogene GrbBenverhaltnis der koni- 

schen Wandungsteile oberhalb und unterhalb der Einziehung zueinander und die Wahl 

des niedrigen Standrings sprachen. Aber erst weitere fruhe Funde werden kunftig zu 

neuen Erkenntnissen fuhren.

Hohe, glockenfbrmige Becher, Form B Abb. 7

Von diesen niedrigen, doppelkonischen Bechern mit starker Einziehung (Form A) sollten 

jene hohen Becher, die fast einem Krater ahneln, getrennt werden (Form B). Fur sie ist 

zwar auch die Einziehung der Wandung kennzeichnend, jedoch bedingt der hbher 

angelegte Behalter auch eine Formveranderung. Verschiedene Varianten lassen sich 

innerhalb dieser Form feststellen:

a) Oberhalb des stets geschwungenen Fuses ist die Wandung gegen den hohen, glok- 

kenformigen Kbrper durch einen Knick abgesetzt30.

28 Oberaden S. 130 Abb. 35,2 (Neuss). - Germania 27, 1943, 149 Abb. 2,5. - Camulodunum Taf. 54,74 A’ (= Trier, St. 

Matthias Inv. 03,568 a). - Arch. Belgica 20, 1954, 182 (Fouches, Grab 8). S. 186 Grab 12. - Wederath 1 Taf. 42,14 (Grab 

182). - Wederath 2 Taf. 186,15 (Grab 700). - Trier - Augustusstadt 213 Typentaf. 5,22 (Trier, St. Matthias Inv. 03,542 

i). Letzteres Beispiel scheint wohl von den aufgezahlten das alteste zu sein. Die ubrigen gehdren schon der 

tiberischen bis fruhclaudischen Zeit an.

Gerlach, Lebach Taf. 29 (Grab 30 a). - Wederath 4 (Grab 1265).

29 Trierer Zeitschr. 13, 1938, 195 Abb. 1. - Trier - Augustusstadt 184 Nr. 44 i. S. 213 Typentaf. 5,22.

30 Camulodunum 230 Abb. 49,3-4 (Trier Inv. G. P. 505 und 3579); Taf. 54 Form 74 A. - Arch. Belgica 106, 1968, 57 Abb. 

34. S. 58 Abb. 35,12.15 (Sampont, Grab 66). - J. Moreau-Marechal, La ceramique gallo-romaine du Musee d'Arlon. 

Annales de 1'Institut Arch, du Luxembourg, Arlon 110/11, 1979/80, 107 f. Abb. 20,12. - Gallia 43, 1985, 138 Abb. 

11,11 (Arras). - Gerlach, Lebach Taf. 89 (Grab 131). - Ludwig, Schankweiler 355 Taf. 65,7 (Grab 75). - Trier, Rhein. 

Landesmus. Inv. 11,1 183 c (tiber. Grab von St. Matthias).
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b) Oberhalb des FuBes geht die Wandung in weicher Rundung in den Behalter uber. 

Dieser kann eine Gliederung durch umlaufende Drehrillen aufweisen31.

c) Die Wandung des Behalters ist durch Wulste und Rillen unterteilt: Die Randpartie ist 

innen breit gekehlt. Der Korper geht im Knick zum Boden uber32.

d) Anstelle des Korperknicks im unteren Teil tritt die weiche Rundung33.

Die Varianten a und b sind aufs engste miteinander verwandt; das gleiche gilt fur c und 

d. Als Unterscheidungsmerkmale lassen sich jeweils nur der Wandungsknick bezie- 

hungsweise die Rundung des GefaBkorpers im unteren Teil anfuhren. Ob sie als 

Werkstattkennzeichen zu interpretierten sind, sei dahingestellt. Zeitlich laufen diese 

Formen zumindest nebeneinander her: Die hohen, kraterahnlichen Becher sind in 

tiberischer und claudischer Zeit besonders in der Gallia Belgica beliebt.

Hohe FuBbecher, Form C (siehe hier h-i) 

hellrotbraun

h) Terra-rubra-Fu^becher, Oberaden Typus 95

Ton:

Make:

Erh.:

Abb. 7

Abb. 6

hellrotbraun; weich. Dunner kraftig hellrot-braunlicher Uberzug.

Dm. des Fukes: 10,8 cm, gr. H. 13,8 cm.

zusammengesetzt; Teile des Fukes und uber die Halfte der Wandung sind erganzt. Es fehlt der 

obere Teil des Gefakes, ein Fragment des Randes ist vorhanden.

Die Wandung ist oberhalb des hohen, schrag nach auBen gestellten und leicht 

geschwungenen FuBes betont eingezogen, schwingt dann schrag aufwarts gefuhrt nach 

auBen, um im scharfen Knick in den nach oben zu kelchformig sich weitenden Becherteil 

uberzugehen. Die Bodenmitte ist etwas nach oben gedruckt. Die Wandung ist bei diesem 

Stuck unverziert. Die Lippe ist innen ovalfbrmig verdickt.

i) Fragmente eines Terra-rubra-Fuflbechers, Oberaden Typus 95 

Ton und Uberzug wie h.

Make: Dm. des Fukes: 14,8 cm, gr. H. 4,5 cm.

Erh.:

Abb. 6

nur der Fukteil liei sich bis zum Wandungsknick zusammensetzen; ein Stuck am Fuk und die 

gesamte Bodenmitte erganzt. Teile des Wandungsknicks, Scherben der Wandung und ein 

Randstuck sind erhalten.

Die Wandung steigt von dem hohen, gekehlten FuB schrag zum Knick empor. Sie war im 

aufgehenden Teil mit breiten und schmalen Riefen verziert. Die Lippe ist nach innen 

abgeschragt und verdickt.

Abb. 6j) Terra-rubra-Fuflbecher, Oberaden Typus 95

Ton: 

Make:

Erh.:

hellrotbraun; weich.

Dm. des Fukes: 9,7 cm, gr. H. 11,3 cm.

zusammengesetzt; ein Stuck am Knick erganzt, kleinere Flickstellen. Das Gefak ist oberhalb der 

obersten Drehrille annahernd waagerecht abgetrennt.

31 Beispiele tiberischer bis claudischer Zeit:

Camulodunum 230 Abb. 49,1 (Trier Inv. 13,905); Taf. 54 Form 73. - Arch. Belgica 106, 1968, 58 Abb. 35,13 (Sampont, 

Grab 66). - Arch. Belgica 21, 1954, 85 (Chantemelle, Grab 18). S. 110 Abb. 8 Nr. 16. - Wederath 1 Taf. 42,5 (Grab 

180). - Wederath 3 Taf. 270,2 (Grab 1045). - Trier, Rhein. Landesmus. Inv. 05,620 (Trier, St. Matthias).

32 Camulodunum 230 Abb. 49,5 (Trier Inv. 3136); Taf. 54 Form 77 und 75. - Arch. Belgica 20, 1954, 225 (Fouches, Grab 

T. G. 2). - Arch. Belgica 106, 1968, 90 Abb. 62,5 (Sampont, Grab 107).

33 Camulodunum Taf. 54 Form 76 A und B. - Arch. Belgica 20, 1954, 183 (Fouches, Grab 9). - Arch. Belgica 21, 1954, 78 

(Chantemelle, Grab 3); 85 (Grab 18).
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Abb. 7 Becherformen belgischer Ware (Erlauterung der Stucke am Ende des Aufsatzes)
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Der hohe FuB ist nach auEen geknickt. Straff und gering ansteigend ist die Wandung 

zum scharfen Knick gefuhrt. Der sich nach oben weitende GefaBkorper ist mehrfach 

gegliedert. Uber einer schmalen Drehrille liegt ein breites Band, das aus einem breiten 

Wulst, einem schmalen Reif und einem breiten Wulst besteht. Daruber folgt eine weitere 

Drehrille.

Zum oberen Teil des GefaEes siehe k.

Die drei fragmentarischen Becher vertreten die Form Oberaden Typus 9534, fur die die 

gerade, schrag nach auBen emporsteigende Wandung charakteristisch ist. Im unteren 

Teil ahneln sie einander sehr. Der gekehlte FuB geht in weicher Rundung in die weit 

nach auBen gefuhrte Wandung uber, die im scharfen Knick in den Behalter umbricht. 

Diese Machart gleicht unserem Becher g.

Die Form (vgl. hier Abb. 7 C), die besonders in tiberischer und fruhclaudischer Zeit in 

Gebrauch war, zeigt uber die lange Zeitspanne ihrer Herstellung kaum wesentliche 

Veranderungen35. Der FuBkann bei spaten Stucken starker gekehlt und seine Randkante 

kann kraftig nach oben gebogen sein. Bei diesen beobachtet man auch, daB der Boden 

tief durchhangt und daB der Knick nicht so betont spitz vor die Wandung tritt wie bei 

unseren Stucken. Die Gliederung der Wandung durch Rillengruppen geschieht dagegen 

offenbar willkurlich. Auch fur die Lippenbildung kann keine verbindliche Aussage 

gemacht werden, denn sie kann glatt auslaufen oder nach innen leicht verdickt sein.

Der in der Form eng verwandte FuBbecher Oberaden Typus 94 (Abb. 7 C)36, dessen 

Wandung lediglich durch Wulste unterteilt ist - er wirkt wie eine Variante des Oberade- 

ner Typus 95 - ist in unserem Grab nicht vertreten. Er scheint besonders in tiberischer 

Zeit verbreitet gewesen zu sein.

Die FuBbecher sind im Treverergebiet recht beliebt gewesen und kommen am haufigsten 

im Gebiet von Arlon vor.

34 Oberaden S. 131 Taf. 38,6; 39,3.

35 Bull. Soc. Arch. Champenoise 33, 1939, 70 Taf. 5,6-8 (Sept-Saulx). - Oberaden S. 130 Abb. 35,1. 3—4. - Camulo- 

dunum Taf. 54 Form 74 B, 79 A. S. 230 Abb. 49,7 (= Trier - Augustusstadt 214 Typentaf. 6,26 b). - J. H. Holwerda, 

De Belgische Waar. Beschrijving van de Verzameling van het Museum G. M. Kam te Nijmegen (Nijmegen 1941) Taf. 

1,24. - Arch. Belgica 20, 1954, 185 (Fouches, Grab 11); 198 (Grab 27); 231 (Grab E 4). - Arch. Belgica 21, 1954, 87 

(Chantemelle, Grab 20). - Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 76 Abb. 23,9 (Mainz). - 11. Ber. d. Staatl. Denkmalpfl. im 

Saarland 1964, 204 Abb. 3,1 (Hasborn-Dautweiler). - Mainzer Zeitschr. 71/72, 1976/77, 288 Abb. 38 Grab 8 

(Gensingen bei Mainz). - Arch. Belgica 106, 1968, 90 Abb. 62,4 (Sampont, Grab 107). - Gerlach, Lebach Taf. 60 (Grab 

82). - Metzler, Titelberg 113 Abb. 51,4. - Wederath 2 Taf. 186,4 (Grab 698). - Hemecht 30, 1978, 380 Abb. 27,34 

(Dalheim). - Krier, Dalheim 187 Abb. 23,42. 45-48. - Mainzer Zeitschr. 75/76, 1980/81, 254 Abb. 22,47 (Topferei, 

Bingen). - Mitt. Hist. Ver. Pfalz 78, 1980, 115 Abb. 3,1 (Speyer). - Trierer Zeitschr. 47, 1984, 125 Abb. 3 Form 6. - 

Trier - Augustusstadt 214 Typentaf. 6, 26 a. b (= Oberaden S. 130 Abb. 35,1). - Suppl. ^ Vie Arch. 11, 1983, 55 Taf. 

14,2 (Viville bei Arlon, Grab 2). - Revue Arch, de Picardie 3/4, 1985, 160f. Typ 23. S. 163 Abb. 8,55 (Amiens). - 

L’Archeologie en Wallonie 1980-1985 (Namur 1987) 74 Abb. 5,6 (Liberchies).

Ob die Form Hofheim 29 A (S. 261 Abb. 58) als letzter Auslaufer des Typus Oberaden Typus 95 anzusehen ist oder 

als eine weitere Variante, ware noch zu klaren (vgl. die ahnlichen Stucke: Camulodunum 230 Abb. 49,6 = Oberaden 

S. 130 Abb. 35,3. - Pfalzer Heimat 9, 1958, 82 Abb. 1,5 (Miesau). - Bull, du Cercle Arch. Hesbaye-Condroz 14, 1975/ 

76, 248 Taf. 4,23 (Braives).

36 Bull, de la Soc. Arch. Champenoise 32, 1938, 8 Taf. 1,2 (Prunay). - Oberaden Taf. 39,2. S. 130 Abb. 35,5 (Koblenz). - 

Camulodunum Taf. 54,78. - Arch. Belgica 20, 1954, 198 (Fouches, Grab 27); 228 (Grab E 1). - Arch. Belgica 106, 1968, 

58 Abb. 35,2 (Sampont, Grab 67). - Suppl. a Vie Arch. 11, 1983, 56 Taf. 15,1 (Viville bei Arlon, Grab 3). - Vie Arch. 

20, 1986, 78 Taf. 21,1 (Gaichelknap/Bonnert bei Arlon, Grab 95). - Ludwig, Schankweiler 346 Taf. 56,4 (Grab 63). - 

Holwerda (Anm. 35) Taf. 1,22.
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k) Krugartiges Terra-rubra-Oberteil

Ton:

Male:

Erh.:

Abb. 6

wie j. Geringe Reste eines dunnen hellrotbraunen Uberzugs sind vorhanden.

unterer Dm. 13,5 cm, gr. H. 11,5 cm.

zusammengesetzt; ein kleines Stuck der Wandung ist erganzt. An der Unterseite Bruchrand;

Mundungsrand fehlt.

Der enge, rdhrenfdrmige Hals ist gegen den glockenfdrmig ausladenden Kbrper durch 

ein breites, wulstiges Band, das mit schragen, fluchtig ausgefuhrten Ritzungen versehen 

ist, abgesetzt. Um den oberen Teil des Korpers sind zwei weitere plastische Bander 

gelegt, die mit fluchtig eingetieften Schragkerben verziert sind. Die gewolbte Wandung 

ist im unteren Teil zu einer ungefahr ein Zentimeter breiten Krempe emporgebogen. An 

der Unterseite der Krempe stellt man einen Bruchrand fest, der deutlich zeigt, daB das 

GefaB hier eine Fortsetzung hatte.

Die Bruchkante stimmt an verschiedenen Stellen mit jener des FuBbechers j uberein und 

laBt sich folglich diesem anpassen.

Der obere Teil mit dem engen, rbhrenfbrmigen Hals und dem gewolbten Kbrper 

entspricht der Formgebung augusteischer Kruge37. Auch die Fuhrung des breiten, mit 

einer schmalen Mittelrippe versehenen Bandhenkels ist augusteischen Krugen eigen38. 

An verschiedenen einhenkligen Krugen jener Zeit beobachtet man ebenso das Absetzen 

von Hals und Kbrper durch einen Wulst39. Selten kommt dagegen eine Gliederung des 

oberen GefaBkorpers durch eine Rille oder einen Wulst vor40.

Augusteische Kruge kbnnen zuweilen an der Korpermitte einen Knick zeigen41, jedoch 

lauft hier niemals ein krempenartig geformter Rand um. Solche aufgebogenen Rander 

begegnen lediglich an augusteischen Kragendeckeln42.

Der Topfer hat in unserem Fall seiner Erfindungskraft freien Lauf gelassen, indem er ein 

originelles, jedoch wenig schones GefaB herstellte. Er topferte den FuBbecher j, dessen 

oberen Teil er als einhenkligen Krug gestaltete. Beide vollkommen verschiedene GefaB- 

teile trennte er durch den aufgebogenen, nur bei Deckeln vorkommenden Rand, dessen 

auBere Kante in einer Fluchtlinie mit der Wandung des FuBbechers liegt.

Es besteht kein Zweifel, daB beide GefaBteile eine Einheit bildeten, denn die Bruchfla- 

chen passen genau aufeinander (gr. H. 22,5 cm). DaB obere und untere Partie gerade 

unterhalb der aufgebogenen Krempe brachen, ist nur allzu verstandlich, da hier die 

Wandung am starksten belastet war. Parallelen fur die seltsame GefaBzusammenstellung 

sind mir nicht bekannt.

l) Terra-rubra-Gurtbecher, Haltern Typus 87

Ton: braunrot; weich. Schokoladenfarbener Uberzug mit rbtlichen Flecken.

MaBe: oberer Dm. 10,7 cm, Dm. des Bodens: 6,35 cm, H. 10 cm.

Erh.: zusammengesetzt; ein Teil der Wandung erganzt.

Abb. 6

37 Vgl. Vegas/Bruckner, Novaesium VI Taf. 11,1-6; 38.

38 Vgl. Vegas/Bruckner, Novaesium VI Taf. 11,4. - Haltern S. 225 Abb. 24,2. S. 227 Abb. 25.

39 Vgl. Vegas/Bruckner, Novaesium VI Taf. 11,18; 38,17.

40 Vgl. Vegas/Bruckner, Novaesium VI Taf. 11,18. - Wederath 1 Taf. 40,2 (Grab 171). - Haltern S. 227 Abb. 25 

Typus 49 A.

41 Vgl. Vegas/Bruckner, Novaesium VI Taf. 11,4. - K. Roth-Rubi, Untersuchungen an den Krugen von Avenches. Rei 

Cretariae Romanae Fautorum. Acta, Suppl. 3 (Augst/Kaiseraugst 1979) 109 Taf. 26 oben.

42 Simon, Rodgen 106 Form 60 Taf. 27,715 (mit weiteren Beispielen).
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Uber einem niedrigen, leicht nach auBen gestellten StandringfuE fuhrt die Wandung 

uber eine kurze Strecke schrag nach auBen aufwarts, um dann im Knick leicht konkav 

einwarts schwingend aufzusteigen. Dieser Teil des Kdrpers ist mit einem breiten Band 

verziert, das durch Rillen eingefaBt und von senkrechten Strichgruppen ausgefullt ist. 

Oberhalb dieser Zone verlauft ein Wulst, der durch eine einschneidende Rille gegen den 

kurzen ausbiegenden Schragrand abgegrenzt ist.

Der Becher variiert den in Haltern nicht sehr zahlreich vertretenen Gurtbecher Typus 87. 

Das dort mit vertikalen Strichgruppen verzierte schmale, gewdlbte Band ist bei unserem 

Exemplar sehr breit angelegt und konkav geschwungen. Ein Wulst oder Gurt bildet die 

obere Begrenzung. Diese Variante ist in Trier recht beliebt43, kommt aber auch andernorts 

in der Gallia Belgica, in der Germania inferior bis an den Niederrhein und im spataugu- 

steischen Lager von Bad Nauheim vor44.

Auffallend an unserem Becher ist die gedrungene Form, die durch die sehr kurze untere 

Partie bestimmt wird. Sie setzt uber dem niedrigen Standring konisch an und laBt 

jegliche Einziehung zu diesem vermissen, wie sie fur die Becher der spataugusteischen 

und tiberischen Zeit charakteristisch ist. Im Gegensatz zu den schlanken Bechern 

tiberischer Zeit mit geschwungenem FuBteil wirkt unser Stuck etwas plump, altertum- 

lich. Diese Gestaltung ist sicherlich als zeitliches Indiz zu werten.

Sucht man nach formal nahestehenden Parallelen, so ist ein Becher aus Bad Nauheim zu 

nennen45, der im Gegensatz zu anderen dort vertretenen Stucken nur eine schwache 

Einziehung des FuBteils zu erkennen gibt.

Gurtbecher sind in augusteischer Zeit im Trierer Gebiet selten; sie erleben hier ihre kurze 

Blutezeit in tiberischer Zeit.

m) Terra-rubra-Schussel

Ton: kraftig hellrotbraun; weich. Reste eines gelblich-weiklichen Uberzugs in Bodennahe noch

vorhanden.

oberer Dm. 18 cm, Dm. des Bodens: 8,7 cm, H. 16,6 cm.

zusammengesetzt; Boden intakt. Dreiviertel des Randes mit dem oberen Teil der Wandung 

erganzt.

Abb. 6

Make: 

Erh.:

Der halbkuglig ausladende GefaBkdrper ruht auf einem niedrigen, zur Bodenflache hin 

gekehlten Standring. Seine Wandung ist mit drei durch Rillen eingefaBte Bander ver

ziert, die mit senkrecht verlaufenden, auf Lucke gesetzten Strichgruppen gefullt sind. 

Unterhalb des gerade auslaufenden Randes verlauft eine Drehrille. Die Lippe ist nach 

innen verdickt und abgeschragt.

Die steilwandige Schussel mit der metopenartigen Wandverzierung scheint nie groBe 

Verbreitung gefunden zu haben. Zwei sehr ahnliche Beispiele kdnnen aus Trierer

43 Trierer Zeitschr. 30, 1967, 277 Abb. 18,5. - Trierer Zeitschr. 47, 1984, 127 Nr. 7 (mit weiteren Parallelen). - Vgl. 

Wederath 1 Taf. 36,5 (Grab 163). - Trier - Augustusstadt 212 Typentaf. 4,21 a. - Ludwig, Schankweiler 131 f. Typ 

XXII. S. 301 Taf. 11 (Grab 13).

44 Vegas/Bruckner, Novaesium VI 20 f. Taf. 7,5. - Simon, Friedberg 173 Form 17 Taf. 49. - Simon, Bad Nauheim 218

Taf. 62,158 ff. - Revue Arch, de Picardie 3/4, 1985, 161 f. Typ 24. S. 163 Abb. 8,57.

45 Simon, Bad Nauheim Taf. 62,158.
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Abb. 8 Bauchige Becherformen belgischer Ware (Erlauterung der Stucke am Ende des Aufsatzes)

Grabern der spataugusteisch/tiberischen Zeit angefuhrt werden46. Weitere Exemplare 

sind aus Grabern von Urmitz47 und Koblenz-Neuendorf48 bekannt. In Novaesium und 

Amiens wurden Randstucke gefunden49. All diese Stucke zeigen die den Kbrper umzie- 

henden drei Bander, die mit schragen oder senkrechten Strichgruppen gefullt sind, und 

die nach innen leicht verdickte, zugespitzte, auBen durch eine Drehrille abgesetzte Lippe 

(Abb. 8 a). Ein Fragment in Bad Nauheim variiert leicht die Randbildung50.

46 Trier - Augustusstadt 191 Nr. 52 a. i. S. 213 Typentaf. 5,24. - Kat. Lampen Trier Taf. 1 Grab 3 e.

47 Bonner Jahrb. 104, 1899 Taf. 9,13.

48 Bonner Jahrb. 107, 1901, 79 Abb. 4,8.

49 Vegas/Bruckner, Novaesium VI 23 Taf. 9,8. - Revue Arch, de Picardie 3/4, 1985, 169 Abb. 14,107 Typ 45.

50 Simon, Friedberg 175 f. Form 19. - Simon, Bad Nauheim 218 Taf. 63,178-180.
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Unverziert wurde die Schussel ebenfalls hergestellt (Abb. 8 b), jedoch fugte man anstelle 

des Standrings einen leicht geschweiften FuE hinzu, der bei den jungsten Stucken 

claudischer Zeit - ahnlich wie bei den FuBbechern (s. hier h-j) - sehr hoch sein kann51. 

Zu welchem Zeitpunkt der Typus zum ersten Male auftaucht, kann nicht mit Sicherheit 

ausgemacht werden. S. Loeschcke mochte sein Randstuck Oberaden Typus 93 in der Art 

der Trierer Schusseln erganzt wissen52, jedoch muB dies of fenbleiben, zumal sein 

Randfragment reicher gegliedert ist als obige Beispiele, und die Form zu bruchstuckhaft 

vorliegt.

Die tiefen Schusseln mit metopenartiger Verzierung sollten formenkundlich von jenen 

getrennt werden, wie sie in fruher Auspragung in dem Frauengrab von Wincheringen 

vorkommen (Abb. 8 c)53. Denn die Bildung des nach auBen geknickten Randes, des 

geschweiften FuBes und die Gliederung der Wandung durch Wulste54 weicht ganz 

entschieden von den oben angefuhrten Stucken ab.

n) Schlauchformiger Terra-nigra-Becher mit Schrdgrand, Haltern Typus 85

Ton: 

MaBe:

Erh.:

Abb. 6

hellgrau; sehr weich. Uberzug vollkommen abgescheuert.

oberer Dm. 8 cm, Dm. des Bodens: 5,5 cm, H. 14,4 cm.

zusammengesetzt; ein Stuck der oberen Wandung und der groEte Teil des Randes sind erganzt.

Der ovale schlanke GefaBkorper ruht auf einem niedrigen, standringartigen FuB, der am 

Boden durch eine Rille abgesetzt ist. Der Rand ist schrag nach auBen gebogen, leicht 

verdickt und lauft zur Lippe spitz zu. Ein breites, durch einschneidende Drehrillen 

eingefaBtes schmuckloses Band umspannt den oberen Teil des GefaEkorpers.

0) Bauchiger Terra-nigra-Becher mit Schrdgrand

Ton:

MaBe:

Erh.:

Abb. 6

grau; sehr weich. Reste eines grauen Uberzugs am oberen Teil erhalten.

oberer Dm. 9,5 cm. Dm. des Bodens: 5,2 cm.

vorhanden sind einige Rand- und Wandscherben und ein Bodenstuck.

Nach Ausweis der Fragmente war der Kdrper dieses Bechers starker bauchig geformt als bei obigem 

Stuck. Der niedrige StandringfuE ist zum Boden in gleicher Weise durch eine sorgfaltig ausgefuhrte 

breite Drehrille abgesetzt. Um den kugligen Behalter laufen zwei Drehrillen, deren Zwischenraum durch 

ein sich kaum mehr abzeichnendes Radchenmuster gefullt ist. Der schmale, zur Lippe spitz zulaufende 

Rand ist innen leicht gekehlt.

Der schlauchfbrmige Becher n gehort im Treverergebiet zum beliebtesten Bechertypus, 

der mit dem Aufkommen der belgischen Ware in den Grabern gut vertreten ist, wie die

51 Wederath 1 Taf. 38,6 (Grab 169); 62,5 (Grab 257). - Arch. Belgica 106, 1968, 58 Abb. 35 (Sampont, Grab 67,1).

52 Oberaden S. 128 f. Taf. 43,93.

53 Koethe/Kimmig, Wincheringen 47 Abb. 2,3 a. b. - Oberaden S. 119 Abb. 31,3 a. b. - Trier - Augustusstadt 302 

Nr. 148,10. - Simon, Friedberg 175f. Form 19 vermischt beide Typen.

54 Camulodunum Taf. 54 Form 81. Weitere Beispiele: Bonner Jahrb. 119, 1910, 279 Taf. 20,14 (Vetera). - Arch. Belgica 

106, 1968, 77 Abb. 51 (Sampont, Grab 93,2). - Trier - Augustusstadt 184 Nr. 45 c. S. 213 Typentaf. 5,23. - Trierer 

Zeitschr. 15, 1940 Taf. 25 (Ferschweiler) Abb. 31 Grab 2.

Von diesen beiden Schusselformen ist auch eine weitere halbkuglige Schussel mit leicht nach auRen gezogener 

Randkante, deren glatte Wandung meistens durch senkrecht verlaufende Strichgruppen (zuweilen auch einge- 

druckte kurze Striche) gegliedert ist, zu trennen (Abb. 8d). Im Trierer Raum ist dieser Schusseltyp bisher wenig 

zahlreich vertreten. Vgl. Simon, Friedberg 174 Form 18 Taf. 49. - Camulodunum Taf. 55 Form 91A. - Trierer 

Zeitschr. 47, 1984, 130 Nr. 9 (mit weiteren Parallelen). - Ludwig, Schankweiler 130 Typ XX (mit weiteren Parallelen). 

- Vegas/Bruckner, Novaesium VI Taf. 7,10. - Gallia 43, 1985, 135 Abb. 9,3 (Umgebung von Arras) - Wederath 3 Taf. 

274,11 (Grab 1069 mit Munze Domitians).
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fruhaugusteischen Graber A und B von Goeblingen-Nospelt55 und der mittelaugustei- 

sche Grabfund von Stahl56 zeigen. Kuglige und schlauchfdrmige Becher sind gleicherma- 

Ben seit mittelaugusteischer Zeit vertreten57. Fur die schlauchfdrmigen oder ovalen 

Exemplare fruh- und mittelaugusteischer Zeit ist kennzeichnend, daB die starkste 

Ausbauchung des GefaBes im oberen Teil liegt, wahrend sie sich in spataugusteischer 

Zeit in die untere Kdrperpartie verlagert, wie man es an den Stucken aus Haltern Typus 

85 und Bad Nauheim ablesen kann58. Die Becher wirken dadurch sackartig und etwas 

schwerer. Ein Charakeristikum der fruhen Stucke ist ferner die breite Standflache, zu der 

die Wandung zwar schrag herabfuhrt, jedoch nicht eingezogen ist. In tiberischer Zeit ist 

die Wandung zur Standflache betont eingezogen, so dab eine Art FuB entsteht59. Im 

Treverergebiet werden die schlauchfdrmigen Becher jetzt von den kugligen verdrangt60. 

Aufgrund der oben gegebenen Charakteristika lassen sich unsere beiden Becher den 

spataugusteischen an die Seite stellen61. Ihr schmal ausgezogener Rand, der gekehlt sein 

kann, entspricht augusteischer Tradition62. DaB die Wandung des Bechers n nur mit 

Rillen und nicht mit Radchenmuster verziert ist, kommt bei alteren Stucken haufiger vor. 

Die Vielfalt eines Radchenmusterdekors setzt sich in spataugusteischer Zeit endgultig 

durch63.

p) Terra-nigra-Schussel mit Schragrand

Ton:

Abb. 6

grau; weich. Reste eines dunkelgrauen Uberzugs sind am oberen Wandungsteil bis unmittelbar 

unterhalb des Knicks erhalten.

oberer Dm. 19 cm, Dm. des Bodens: 8,1 cm, H. 11,4 cm.

zusammengesetzt; ein Teil der Wandung mit einem kleinen Stuck des Randes ist erganzt.

Mate:

Erh.:

Uber einem niedrigen, standringahnlichen FuB, der am Boden durch eine einschnei- 

dende Rille abgesetzt ist, steigt die Wandung schrag nach auBen gefuhrt steil an, um im 

scharfen Knick leicht einwarts geneigt zum Rand aufzusteigen. Der schrag nach auBen 

gebogene Rand ist leicht verdickt und innen sanft gekehlt. Den oberen Wandungsteil 

umlaufen zwei gleich breite, durch Rillen eingefaite Bander, von denen das obere Band 

mit einem feinen Schachbrettmuster (bestehend aus nadelfeinen rechteckigen Eindruk- 

ken) verziert ist.

55 G. Thill, Hemecht 19, 1967, 206 f. Taf. 2,43. 48. 54. 60. - Trier - Augustusstadt 89 Abb. 2. S. 97 Abb. 7. S. 293 ff. Nr. 

147,25-29.

56 Trierer Zeitschr. 12, 1937, 48 Abb. 3. - Vgl. auch: Wederath 1 Taf. 31,6 (Grab 145); Taf. 32,7 (Grab 147); Taf. 33,3 

(Grab 149); Taf. 38,16 (Grab 172); Taf. 51,15 (Grab 218). - Wederath 3 Taf. 245,4 (Grab 918). - Vgl. auch Simon, 

Rodgen 87 f. Form 27 Taf. 19.

57 Vgl. etwa die mittelaugusteischen Graber von Stahl und Messerich: Trierer Zeitschr. 12, 1937, 48 Abb. 3a. g. h. - 

Trierer Zeitschr. 13, 1938, 258 f. Abb. 29 (Grab 1). - Vgl. auch das Grab aus Wincheringen (s. Anm. 53). - Trierer 

Zeitschr. 47, 1984, 129 f.

58 Simon, Bad Nauheim 215 ff. Taf. 60-61. - Vgl. auch Gerlach, Lebach Taf. 9 Grab 8 und 9; Taf. 74 Grab 106. - Trierer 

Zeitschr. 47, 1984, 129 Nr. 8. S. 149 Nr. 8. - Trier - Augustusstadt 187 Nr. 47 b. S. 212 Typentaf. 4,20.

59 Gose 341. - Kat. Lampen Trier Taf. 2 Grab 11 a-b. - Vgl. auch Charakterisierung bei: Simon, Bad Nauheim 217 (linke 

Spalte, Mitte). - Ludwig, Schankweiler 119 ff. Typ XIX.

60 Trierer Zeitschr. 47, 1984, 129f.

61 Vgl. die in Anm. 58 aufgezahlten Beispiele.

62 Zu den Randbildungen vgl.: Simon, Rodgen 88 f.

63 Die gleiche Beobachtung hat auch Simon, Rodgen 89, zu Form 27 gemacht.
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q) Terra-nigra-Schussel mit Schragrand

Ton:

Abb. 6

grau; weich. Kein Uberzug mehr sichtbar.

MaBe: oberer Dm. 17,7 cm, Dm. des Bodens: 7,9 cm, H. 10,6 - 10,9 cm.

Erh.: zusammengesetzt; kleinere Teile der Wandung erganzt. Oberflache stark verscheuert.

Knickwandschussel der gleichen Art wie p. Den oberen Wandungsteil umziehen eben- 

falls zwei gleich breite, durch Rillen eingefalte Bander, von denen nur das obere Band 

mit einem feinen Schachbrettmuster der Art wie p ausgefullt ist. Dieses ist durch 

Verscheuerungen schlecht sichtbar. Der Schragrand ist auch bei dieser Schussel innen 

gering gekehlt.

Die Knickwandschusseln fehlen innerhalb des Keramikbestandes der fruhen Lager. Erst 

im alteren Lager von Hofheim wurden einige Fragmente gefunden, die Ritterling als 

Typus 127 publizierte64. Der Typus reicht nicht weit uber die claudisch/neronische Zeit 

hinaus65 und wird von der Schussel mit gerundeter Wandung Hofheim Typus 128, die 

eine Zeitlang parallel zur Knickwandschussel hergestellt wurde, verdrangt und abge- 

lost66.

Man konnte den Eindruck gewinnen, daE der Typus erst in claudischer Zeit hergestellt 

wurde, doch geben uns nicht nur unser Grabfund, sondern auch andere Komplexe einen 

Hinweis auf eine fruhere Zeitstellung67.

In Trier und im Trierer Raum kommt diese Schusselform selten vor. Vom Trierer 

Graberfeld lassen sich zwei Stucke claudischer Komplexe anfuhren68. In den Grabern von 

Wederath-Belginum kann nur ein Exemplar aus Grab 1297 nachgewiesen werden. Im 

Graberfeld von Schankweiler sind dagegen sechs Schusseln mit ausgepragtem Wan- 

dungsknick vertreten69. Sie lagen in Grabern tiberischer bis claudisch-neronischer oder 

fruhflavischer Zeit.

Stellt man unsere Schusseln den bisher publizierten gegenuber, so muB man feststellen, 

daB sie wesentlich alter sein mussen. Zeigt doch der lang und schmal ausgezogene, 

innen leicht gekehlte Rand die typische Form, die man an den augusteischen Schrag- 

randgefaBen beobachten kann70.

Als altertumliche Merkmale durfen auch die breite Standflache und der genau in der 

GefaBmitte gelegene, ausgepragte Korperknick gelten. Dieser teilt das GefaB in zwei fast 

gleich hohe Abschnitte, wodurch ein ausgewogenes MaEverhaltnis erzielt wird. Bei den

64 Hofheim S. 356.

65 Vgl. die Trierer Knickwandschusseln vom Graberfeld St. Matthias: Rhein. Landesmuseum Trier Inv. 05,389 b (ca. 

Mitte 1. Jahrh.) und Inv. 05,511 d (claudisch-neronisch/fruhflavisch: Kat. Lampen Trier 302 Grab 109). - Vgl. auch 

Ludwig, Schankweiler 117 f. Typ XVII (mit weiteren Beispielen). - Wederath 4 Grab 1297 (in Vorbereitung).

66 Ludwig, Schankweiler 118 Typ XVIII. — Vgl. auch: Kat. Lampen Trier 298 Grab 91 i. S. 321 Grab 205a (mit Munze 

Domitians). - Schusseln mit geknickter und gerundeter Wandung stellt eine Topferei in Mainz-Weisenau gleichzei- 

tig her. Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 17/18, 1977, 191 Abb. 9.

67 Gerlach, Lebach Taf. 128,2 (Grab 207 tiberisch). - Ludwig, Schankweiler 302 Taf. 12,3 (Grab 14; dort mit einer 

gerundeten Schussel Hofheim Typus 128 zusammen vorkommend). Das Grab wird man sicherlich tiberisch 

datieren. R. Ludwig (S. 236) weist es m. E. etwas zu spat ihrer Zeitstufe I a/b zu, da fruhere Beispiele der 

Knickwandschusseln bisher fur sie nicht greifbar waren.

68 s. Anm. 65.

69 Ludwig, Schankweiler 296 ff. Taf. 6,8 Grab 8; Taf. 12,3 Grab 14; Taf. 23,6 Grab 24; Taf. 44,9 Grab 48; Taf. 57,2 Grab 

64; Taf. 62,3 Grab 73 (mit ausgepragtem Korperknick).

70 s. Anm. 62.
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zeitlich jungeren Schusseln ist der Korperknick nach oben verschoben. Der FuBteil wirkt 

dadurch gestreckt und schlanker.

In den beiden Knickwandschusseln p und qliegen nun die bisher altesten Beispiele eines 

wenig verbreiteten Typus vor.

Glattwandige Ware

r) Birnenformiges Olflaschchen, Haltern Typus 31

Ton:

Male :

Erh.:

Abb. 6

hell ockerfarben, leicht rbtlich; weich. Schwarzer Uberzug.

Dm. der Mundung: 3,4 cm, Dm. des Bodens: 2,9 cm, H. 14,7 cm.

die Flasche war zerdruckt; wieder zusammengesetzt. Ein kleines Stuck der Wandung ist 

erganzt.

Der birnenfbrmige GefaBkbrper ruht auf einer kleinen kreisrunden Standflache und geht 

in einen engen, sich nach oben zu gering erweiternden, hohen Hals uber. Die etwas 

verdickte Lippe ist nach auBen umgeschlagen.

Birnenfbrmige, kleine Olflaschchen sind erstmals in Oberaden Typus 29 und in den 

anderen fruhen Lagern wie Rbdgen71, Haltern72 und Friedberg73 belegt. In Hofheim sind 

sie nicht vertreten.

In den Grabern der Stadt Trier lassen sie sich von spataugusteischer bis claudisch- 

neronisch/fruhflavischer Zeit nachweisen74. Um die Jahrhundertmitte werden sie offen- 

bar durch die glasernen Balsamarien, die birnen-, beutel- oder tropfenfbrmig in grower 

Anzahl schon seit der 1. Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. angeboten wurden, endgul- 

tig verdrangt75. Auf dem Land sind tbnerne Balsamarien selten. Ein fragmentarisches 

Beispiel laBt sich aus einem augusteischen Grab in Wederath anfuhren76. Auch im 

ubrigen Treverergebiet kommt die Form nicht sehr haufig vor; zu nennen sind einige 

Graber vom Titelberg77.

Die birnenfbrmigen Tonflaschchen, die als eine typisch mittelmeerisch-rbmische Form 

angesprochen werden durfen78, kbnnen wir folglich - ahnlich wie die Lampen und 

Glasgeffe - im Treverergebiet als einen Gradmesser der Romanisierung ansehen.

Die gesackte Birnenform unserer Flasche, der sich nach oben zu leicht verbreiternde Hals 

und die sauber geformte Lippe, die leicht spitz zulauft, entsprechen den augusteischen 

Flaschchen. Die spateren Exemplare aus den Trierer Grabern tiberischer und claudischer 

Zeit zeigen einen starker rundlichen Kbrper und einen annahernd zylindrischen Hals79. 

Neben dieser Form kommen auch Balsamarien mit tropfenformigem Kbrper vor.

71 Simon, Rodgen 90 Form 30 Taf. 20,380-381.

72 Haltern S. 201 f. Typ 31.

73 Simon, Friedberg 178 Form 23 Taf. 50. - Vgl. Vegas/Bruckner, Novaesium VI 47 Taf. 31,6. - Cahiers Arch, de 

Picardie 6, 1979, 123 f. Nr. 89-91 (Amiens).

74 Ca. 24 Exemplare. Publiziert vgl.: Kat. Glaser Trier Taf. 2 Grab 20a. - Kat. Lampen Trier 279 Grab 2 g. S. 280 Grab 3 f. 

Taf. 1. S. 295 Grab 76 C. Grab 77 e. S. 312 Grab 156 c. - Trier - Augustusstadt 183 Kat. 44 C. S. 186 Kat. 46 e. S. 191 f. 

Kat. 52 g-h. S. 215 Typentaf. 7,32.

75 Vgl. insbesondere Kat. Glaser Trier 96ff. Form 69 a. S. Illff. Form 70 b.

76 Wederath 3 Taf. 246,3 (Grab 921).

77 Metzler, Titelberg 108 Grab 11,2. S. 115 Grab 44,10.

78 Vgl. die Beispiele: Simon, Rbdgen 90 Anm. 479.

79 Vgl. etwa: Kat. Glaser Trier Taf. 2 Grab 20 a. - Kat. Lampen Trier 295 Grab 76c. - Trier, Rhein. Landesmuseum Inv. 

11,779 d (Grab 815 St. Matthias, wohl tiberisch).
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Rauhwandige Ware 

s) Siebtrichter Abb. 9

rotbraun-gelblich; weich. Kein Uberzug.

oberer Dm. 16 cm, H. 13 cm.

zusammengesetzt; kleine Stucke der Wandung und ein kleines Stuck des Randes erganzt.

Ton: 

Mafic 

Erh.:

Die Wandung verlauft im oberen Teil leicht einwarts geneigt und biegt zu einem 

krempenartigen Horizontalrand um, dessen Oberseite eine Rille gliedert. In Hohe der 

GefaBmitte knickt die Wandung um und geht schrag abwarts gefuhrt in ein kurzes 

rbhrenfbrmiges Ende uber. Oberhalb der Rohre laufen zwei Drehrillen um. Der Boden 

des GefaBinneren enthalt ein Sieb mit vielen engen Lbchern. Der breite Bandhenkel, 

dessen AuBenkanten plastisch abgehoben sind, ist von der Randkante bis zum GefaB- 

knick gefuhrt.

Tonerne Siebtrichter begegnen in der fruhen Kaiserzeit selten. Sie gehen unzweifelhaft 

auf metallene Vorbilder zuruck, wie sie in keltischer Zeit schon lange in Gebrauch waren 

und hier ausnahmslos in den Adelsgrabern vertreten sind80.

Unser GefaB zeigt im oberen Teil die typische Form der augusteischen Napfe mit 

gegliedertem oder ungegliedertem Horizontalrand und Wandungsknick, wie sie in 

Oberaden81, Rodgen82 und Haltern83 vorkommen. Die leicht schrag abwarts gefuhrte 

Wandung findet man auch an einigen Halterner Napfen.

Ein gleichartiges Exemplar wurde in Liberchies bei Charleroi (Belgien) in einer augustei

schen Schicht ausgegraben84. Leider fehlt dort der ganze untere Teil des GefaBes, so daB 

die Ausgraber das Fragment als Henkeltasse angesprochen haben, jedoch ist die Uber- 

einstimmung mit unserem Siebtrichter so grot, dab das belgische Stuck in gleicher Weise 

erganzt werden muR.

Die Form des gehenkelten Siebs verandert sich im Laufe des 1. Jahrhunders n. Chr., wie 

die Beispiele aus den Topfereien in Koln85 und Hofheim Typus 70 zeigen.

Rauhwandige handgeformte Ware 

t) Schalchen Abb. 9

braunrot mit Einschlussen. Oberflache uneben.

oberer Dm. 10,4 cm, Dm. des Bodens: 4,6 cm, H. 3,9-4,2 cm.

zusammengesetzt; groEe Teile der Wandung mit dem Rand erganzt.

Ton:

Mate:

Erh.:

Von der kleinen abgeflachten Standflache steigt die Wandung steil schrag nach auben 

geneigt aufwarts. Zum leicht nach auBen gebogenen Rand lauft sie gerundet aus. Das 

GefaB ist handgeformt, wie die Unebenheiten der Oberflache zu erkennen geben.

80 W. Dehn, Ein keltisches Hauptlingsgrab aus Hallstatt. In: Krieger und Salzherren, Ausstellungskat. Wien und 

Berlin (Mainz 1970) 74 ff. - A. Haffner, Die westliche Hunsruck-Eifel-Kultur. Rom.-German. Forsch. 36 (Berlin 1976) 

46 Taf. 3,2a; 135-136 (Siebtrichter von Hoppstadten). - Ders., Trierer Zeitschr. 37, 1974, 64 ff. 66 Anm. 31.

81 Oberaden Typ 66 Taf. 33.

82 Simon, Rodgen 99 Form 51 Taf. 23,473.

83 Haltern Typus 56 S. 239 Abb. 31,0—4.

84 L’Archeologie en Wallonie 1980-1985, Ausstellungskat. (Namur 1987) 74 Abb. 5,8.

85 Kolner Jahrb. 3, 1958, 36 Abb. 9 a. - Vgl. auch Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 103 Abb. 13.
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Abb. 9 Rauhwandige Ware. M. 1:4

Einheimische, handgeformte Gefabe lassen sich zeitlich schwer eingrenzen, da sie auf 

dem Lande in verschiedenen Varianten bis ins 2. Jahrhundert n. Chr. hergestellt und 

benutzt wurden86.

Niedrige, weitmundige Napfchen mit schrag nach auBen gestellter Wandung und leicht 

nach auBen gebogenem Rand kommen im Trierer Raum selten vor87. Auch die formver- 

wandten Napfe und Schusseln, bei denen der Rand gerade auslauft, findet man selten88. 

Nur wenige Beispiele dieser beiden Napfarten lassen sich vom Wederather Graberfeld 

aus augusteischer Zeit anfuhren.

In der Regel ist der Rand dieser Geffgattung latenezeitlicher Formgebung folgend mehr 

oder weniger stark einwarts gebogen88a, wie die zahlreichen Beispiele aus den Wede

rather Grabern der augusteischen Zeit und der 1. Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. 

zeigen.

u) Rauhwandiges dreibeiniges Gefafl

Ton:

Male :

Erh.:

Abb. 9

graubraun mit groben Einschlussen.

Dm. des Bodens: 11,9 cm, gr. H. 11,9 cm.

nur der untere Teil konnte aus einzelnen Scherben zusammengesetzt werden. Erganzt sind ein 

Bein bis zum Ansatz und drei Viertel der Wandung. Vorhanden ist ein Randstuck.

Das handgeformte GefaB ruht auf drei hohen, runden Beinen, deren File nach auBen 

gebogen und an der Unterseite abgeflacht sind. Der Boden des GefaBes ist uneben. Die 

schrag aufsteigende Wandung ist mit senkrechten Ritzlinien, Kreuzen und breiten 

Streifen mit Gittermuster verziert. Der Rand ist leicht nach auBen gebogen.

86 Vgl. Ludwig, Schankweiler 191 f. - A. Haffner u. a., Graber - Spiegel des Lebens (Mainz 1989) 329 Nr. d (Wederath 

Grab 2255, 1. Halfte 2. Jahrh.). 335.

87 Vgl. Wederath 1 Taf. 42,3 (Grab 180 spataugusteisch-tiberisch). - Wederath 3 Taf. 239,5 (Grab 892 augusteisch).

88 Vgl. Wederath 1 Taf. 30,17 (Grab 144); 33,10 (Grab 149).

88a A. Haffner, Arch. Korr.-Bl. 4, 1974, 67 Abb. 5,45-50.
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Das dreibeinige handgeformte GefaE steht ganz in einheimischer Tradition. Zweimal 

begegnet es in einem augusteischen Grab von Wederath89 und kommt weiterhin auch in 

den fruhen Lagern wie Oberaden (Typus 67) und Haltern (Typus 92) und noch im 

1. Jahrhundert n. Chr. vor90.

Die Randbildung ist recht unterschiedlich. Der Rand kann nach innen gebogen sein, 

gerade auslaufen oder nach auBen gebogen sein91. Die geritzte Ornamentik entspricht 

einheimischer Tradition.

Die Randbildung unseres Stuckes gleicht vollkommen jener aus Oberaden92.

v) Handgeformter Becher

Ton: braun; hart gebrannt. Unterhalb des Randes ein gepichter Streifen.

MaRe: H. 12,3-14 cm, oberer Dm. 12 cm, Dm. des Bodens: 7,8 cm.

Erh.: zusammengesetzt; ein grower Teil der Wandung mit einer Partie des Bodens und einem Stuck 

des Randes ist erganzt.

Der sehr dickwandige Becher zeigt alle Unebenheiten und UnregelmaBigkeiten frei 

geformter GefaEe. Die hohe Wandung ist leicht nach auhen gewdlbt und lauft zum 

Rand, der abgeflacht ist, glatt und steil aus. Unterhalb des Randes ist eine horizontale 

Ritzlinie eingetieft - an dieser Stelle zeichnet sich eine sanfte Eintiefung der Wandung 

ab -, von der senkrechte, ungefahr parallel verlaufende, eingetiefte Linien bis uber die 

Wandungsmitte fuhren. Zum abgeflachten Boden ist die Wandung leicht abgeschragt. 

Die Ausfuhrung des gesamten GefaBes und der Ritzverzierung ist sehr grob.

Diese in Spatlatene-Tradition stehenden Becher, die unterhalb des Randes eine mehr 

oder weniger starke Einziehung zeigen, sind in augusteischer Zeit recht beliebt, wie ihr 

haufiges Vorkommen beispielsweise in den Grabern von Wederath zeigt93. Aber auch 

noch in der 1. Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. sind sie in der Form leicht variierend in 

Gebrauch94.

Abb. 9

Fibeln

w) Fragment einer Hulsenspiralfibel

Material:

MaPe:

Abb. 10

Bronze.

gr. L. 2,9 cm, gr. Br. (am Bugelkopf): 2 cm.

Erhalten ist der Bugelkopf mit einem Teil des Bugels. Dessen linke Kante ist vorhanden, wahrend die 

rechte weggebrochen ist. Ferner fehlen die Spiralhulse und die Nadel. Die Fibel zeigt Brandpatina.

Die Oberseite der Hulse ist mit feinen Rillen verziert, die von der Mitte nach beiden 

Seiten schrag nach auhen verlaufen. Der gewdlbte Bugelkopf zeichnet sich im Profil

89 Wederath 3 Taf. 262,7-8 (Grab 1003).

90 Mainzer Zeitschr. 24/25, 1929/30, 149 Abb. 8 (Topferofen Mainz). - Mainzer Zeitschr. 37/38, 1942/43, 30 Abb. 6,18 

Grab 1 (Sponsheim, Krs. Bingen). - Hofheim Typus 90. - Trier, Rhein. Landesmuseum Inv. 04,1008 (St. Matthias). 

Vgl. auch K. V. Decker, Eine DreifuRschussel im Mittelrhein. Landesmuseum Mainz. Festschr. f. R. Pittioni. 

Archaeologia Austriaca Beih. 14 (Wien 1976) 181-185.

91 Vgl. Wederath 1 Taf. 33,11 (Grab 149, augusteisch). - Wederath 3 Taf. 239,10 (Grab 892, augusteisch).

92 Oberaden S. 69 Abb. 11.

93 Vgl. z. B. Wederath 1 Taf. 32,21 (Grab 150); 33,6 (Grab 149). - Wederath 2 Taf. 167,6 (Grab 619); 177,4 (Grab 670). - 

Wederath 3 Taf. 239,15 (Grab 892); 241,6 (Grab 896); 245,11 (Grab 920); 246,8 (Grab 922); Taf. 249,14 (Grab 946). - A. 

Haffner, Arch. Korr.-Bl. 4, 1974, 66 Abb. 5,39. 65. Abb. 4,37.

94 Ludwig, Schankweiler 189. 293 Taf. 3,16 (Grab 6).
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Abb. 10 Fibeln. M. 1:1

leicht hockerartig ab und geht in einen breiten, vielfach gerillten Bugel uber. Die schmale 

Mittelrille und je eine Rippe nahe den seitlichen Kanten sind durch feine Querrillen 

gegliedert.

Das Fibelfragment ist dem sogen. Langton-Down-Typus zuzuordnen, der von mittel- 

augusteischer bis claudischer Zeit besonders in Gallien, im Rheinland und in England 

verbreitet war95.

Auch im Treverergebiet haben die Frauen diese Gewandspange gern getragen. Betrach- 

tet man die Fundstucke aus den treverischen Grabern der mittelaugusteischen Zeit96, so 

fallt auf, daE der Bugel stets im knappen Knick an der Hulse ansetzt und bis zu seinem 

Ende annahernd gleich breit auslauft. Die kleine hockerartige Erhebung am Bugelkopf- 

ansatz unseres Stuckes und die reiche Verzierung auf der Hulse finden ihre Parallelen an 

spataugusteischen Exemplaren97. Aber auch die Fibel aus dem vielleicht etwas alteren 

Grab 148 von Wederath zeigt diese Besonderheiten98. Die Bugelkanten unseres Fragmen- 

tes scheinen leicht eingezogen gewesen zu sein, wie man es an diesen Fibeln ab 

spataugusteischer Zeit beobachten kann".

95 Ettlinger, Fibeln 78 f. Typ 23 Taf. 7,5. - M. A. Dollfus, Catalogue des fibules de bronze de Haute-Normandie (Paris 

1973) 150 ff. Nr. 270-317. - Riha, Fibeln 98 f. Taf. 19,477. 484. - M. Feugere, Les fibules en Gaule meridionale de la 

conquete a la fin du 5e siecle apres J.-C. Revue Arch, de Narbonnaise, Suppl. 12 (Paris 1985) 262 ff. Taf. 94 Nr. 1235; 

95 Nr. 1246 Typ 14 1b 1. - Ludwig, Schankweiler 76.

96 Koethe/Kimmig, Wincheringen 55 Abb. 8,18. - Wederath 1 Taf. 38,11 (Grab 172); 43,13 (Grab 192); 46,8 (Grab 202). - 

A. Haffner, Arch. Korr.-Bl. 4, 1974, 67 Abb. 5,61.

97 Wederath 2 Taf. 166,7 (Grab 617). - Gerlach, Lebach Taf. 108 (Grab 172).

98 Wederath 1 Taf. 32,14 (Grab 148).

99 Wederath 3 Taf. 255,16 (Grab 983); 270,17 (Grab 1047). - Gerlach, Lebach Taf. 128,5 (Grab 207).
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x) Fragmente zweier Distelfibeln mit rautenformiger Platte

Material: Bronze, Federband aus Eisen.

1) MaBe: gr. L. 3 cm.

Erhalten ist der gerippte Bugel mit Ansatz der Hulse und einem Stuck der Platte. FuE, Nadelhalter und 

Spirale fehlen. Feuerpatina.

Der kraftig gewdlbte, 2,4 cm lange Bugel wird durch drei Rippen gegliedert, die jeweils 

eine Rille aufweisen. Die Bugelrander sind plastisch abgehoben und gerillt. Die rauten- 

formige Platte, von der an der linken Seite ein Stuck vorhanden ist, war - wie ein 

hochstehender Rest zeigt - mit einer durchbrochenen Distel verziert.

Die Platte ist an der Ruckseite nicht mit der Hulse verbunden. Unter dem Bugel ist der 

Federstahl gut erhalten (Abb. 10). Er besteht aus einem Eisenband, dessen Enden 

gebogen auf der rautenformigen Platte bzw. an der Hulse aufliegen. Es wird von einem 

schmalen Bronzeband ungefahr in der Mitte uberquert, von dem eine Verbindung zur 

Bugelunterseite abgeht, so daP der Federstahl Halt bekommt und nicht verrutschen 

kann. Das Bronzeband verbreitert sich zu den Enden, um dann wiederum spitz zuzulau- 

fen und fast dreieckig geformt zu enden.

2) MaBe: gr. L. 3,7 cm.

Erhalten ist der gerippte Bugel mit dem Ansatz der Hulse und einem Stuck der Platte, das langer 

vorhanden ist als bei der Nr. 1. Fuk, Nadelhalter und Spirale fehlen. Feuerpatina.

Der Bugel ist in gleicher Weise gestaltet wie bei Nr. 1. Er wird zur Hulse, die offenbar mit 

einem Punzdekor verziert gewesen war, durch ein schmales Querband begrenzt, das 

durch senkrechte Kerben unterteilt ist. Die Eisenkonstruktion unter dem Bugel ist bis zur 

Unkenntlichkeit korrodiert. Lediglich das schmale Bronzequerband ist erhalten. Die 

rechte Kante der rautenformigen Platte ist bis auf eine Lange von 1,1 cm unbeschadigt. 

Auf der Platte ist der lunulaformige, eingefaEte Abschnitt gut zu erkennen. Er scheint 

mit dem bekannten Wolfszahnmuster verziert gewesen zu sein.

Das Fibelpaar gehort der Gruppe der sogen. Distelfibeln an, die in zahlreichen Varianten 

von Frauen vorzugsweise im Treverergebiet, im Rheinland und in Frankreich getragen 

wurden. Auch in England und in der Schweiz sind etliche Stucke gefunden worden. 

Besonders in tiberischer und claudischer Zeit waren sie in Mode.

Fibeln mit rhombischer Platte wie unsere Exemplare sind einer seltenen Varianten- 

gruppe zuzuweisen. Etliche Beispiele lassen sich aus der Normandie, Zentral- und 

Ostgallien anfuhren100. Obgleich die meisten Stucke nicht naher datiert sind - datierbare 

Grabfunde sind selten -, wird die Fibelgruppe mit rhombischer Platte allgemein fur 

typologisch spat gehalten101. DaP die Stucke ungefahr die gleiche Laufzeit haben wie jene 

mit runder Platte, wird man aufgrund der groFen Ahnlichkeiten zu jenen kaum in

Abb. 10

100 H. van Buchem, De fibulae van Nijmegen. Bouwsteenen voor een geschiedenis van Nijmegen 3 (Nijmegen 1941) 

Taf. 3,9. 11. 19-24. - Camulodunum 314 ff. Taf. 93,72-74. - T. Bechert, Romische Fibeln des 1. und 2. Jahrhunderts 

n. Chr. Funde aus Asciburgium (Duisburg/Rheinhausen 1973) Taf. 11,108. - Bonner Jahrb. 111/112, 1904, 388 Taf. 

24,3. - Dollfus (Anm. 95) 121 f. Nr. 174, 177, 178, 181 (Variante E mit seitlichen Dornen). S. 102 f. - Riha, Fibeln 102 f. 

Taf. 20 Nr. 536-537. - Feugere, (Anm. 95) 288; 291 f. Taf. 105 Nr. 1374-1378 (Typ 19 d). - M. Feugere, Les fibules 

gallo-romaines du Musee Denon a Chalon-sur-Saone. Mem. de la Soc. d'Hist, et d'Arch, de Chalon-sur-Saone 47, 

1977, 112 Abb. 8 Var. b. - Ders., Les fibules du Tournugeois. Bull, de la Soc. des Amis des Arts et des Sciences de 

Tournus 77, 1978, 35 f. Nr. 35-36 Taf. 8 (= Dollfus E). - L. Lerat, Les fibules d'Alesia Bibliotheque pro Alesia VII 

(Dijon 1979) 33 f. Taf. 12 Nr. 102-105.

101 So schon: Camulodunum 314 f. - Dollfus (Anm. 95) 102 und die nachfolgende Literatur.
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Zweifel stellen. Auch kommen beide Formen (mit runder und rhombischer Platte) 

beispielsweise in ein und demselben Grab und im augusteischen Keller 8 auf dem 

Titelberg vor102.

Im Treverergebiet sind bisher ganz im Gegensatz zu den Distelfibeln mit runder Platte 

nur wenige Stucke bekannt geworden; das gleiche gilt fur das Rheinland und die 

Schweiz103.

Wichtig ist fur uns die Frage, wann diese Variantenform aufkommt. Die nachsten 

Parallelen zu unseren Stucken sind jene aus dem spataugusteischen Grab 8 von Lebach, 

das bereits im Zusammenhang mit den sthlauchformigen Bechern mit Schragrand zitiert 

wurde104. Fruhere Beispiele fur die Distelfibeln mit rautenformiger Platte vermag ich 

nicht aufzuzeigen, so daB vorlaufig ein Einsetzen dieser Form in spataugusteischer Zeit 

angenommen sei.

Fur eine fruhe Zeitstellung unserer Fibeln scheint auch ihre Kleinheit zu sprechen. 

Beobachtet man doch kleine Exemplare stets in fruhen Komplexen, wahrend groBe 

Distelfibeln aus spaten Zusammenhangen bekannt sind.

y) Die Spiegel

Material: Bronze mit einer Zinnlegierung.

1) MaRe: Dm. 7,5 cm, D. 0,1 cm, an der Ausbruchstelle: 0,2 cm.

Erh.: aus neun Fragmenten zusammengesetzt; Fehlstellen erganzt.

Die gewdlbte Seite ist fein poliert; Oberflache leicht beschadigt, Randkante nach auBen abgeschragt. Die 

Scheibe ist an einer Seite nahe dem Rand leicht verdickt; Ruckseite rauh.

Abb. 11-12

2) MaRe: Dm. 7,3 cm, D. 0,1 cm, an einer Stelle: 0,2 cm.

Erh.: aus einem groBen und drei kleinen Stucken zusammengesetzt. Fehlstellen erganzt.

Die gewdlbte Seite ist sorgfaltig poliert; Oberflache an vielen Stellen leicht beschadigt, Rand kantig 

geschnitten, an einer Stelle leicht verdickt. Die Ruckseite ist rauh belassen.

3) Mate: Dm. 11,6 cm, D. 0,1 cm, an einer Stelle des Randes: 0,2 cm.

Erh.: aus elf Bruchstucken zusammengesetzt; ein Stuck des Randes mit angrenzender Flache erganzt. 

Die gewdlbte, fein polierte Seite weist zahlreiche Oberflachenbeschadigungen auf. Zur Randkante ist die 

Flache leicht abgeschragt. Parallel zur Randkante zeichnet sich ein ca. 0,5 cm breiter Streifen ab. Die 

Flache ist an einer Stelle des Randes leicht verdickt, Ruckseite rauh.

Die Verdickung an der einen Randseite zeigt deutlich, daB hier ein Griff angesetzt war. 

Bei den Stucken 1 und 2 beobachtet man gerade an diesen Stellen leichte Ausbruche, die 

vielleicht im Zusammenhang mit dem hier angefugten Griff zu erklaren sind. Bei dem 

groan Spiegel 3 ist an dieser Stelle auch eine Unebenheit zu erkennen, jedoch bleibt 

unklar, wie hier der Griff angesetzt war. Der parallel zur Randkante sich abzeichnende 

Streifen wird wohl von einer Einfassung des Spiegels herruhren, die vielleicht aus 

organischem Material, wie etwa Holz, bestanden hat.

102 Metzler, Titelberg 113 Grab 35,4 (= G. Thill, Trierer Zeitschr. 32, 1969, 151 Abb. 8,80). - Metzler, Titelberg 37; 61; 101 

Abb. 39,71-72 (Keller 8).

103 s. Anm. 100. Vgl. auch die augusteische Variantenform mit kleinem Lowen: Wederath 3, 14 Abb. 2 Taf. 253,7 

(Grab 964).

104 Gerlach, Lebach Taf. 9 Grab 8 f.
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Abb. 11 Spiegel und eiserne Reste. M. 1:2

Spiegel105 sind in treverischen Grabern der augusteischen Zeit selten. Der Griffspiegel 

aus dem mittelaugusteischen Grab von Wincheringen106 steht, soweit ich sehe, im 

Treverergebiet in dieser Zeit ohne Parallele da. Ab spataugusteischer und tiberischer Zeit

105 Vgl. allgemein: M. Mackensen, Das romische Graberfeld auf der Keckwiese in Kempten. Materialh. z. Bayer. 

Vorgesch. 24 (Kallmunz/Opf. 1978) 47. - G. Lloyd Morgan, The mirrors. Description of the collection in the 

Rijksmuseum G. M. Kam at Nijmegen 9 (Nijmegen 1981) 30ff. Gruppe F. - E. Riha, Romisches Toilettengerat und 

medizinische Instrumente aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst 6, 1986, 11 ff. (zum Material).

106 Trier - Augustusstadt 301 Nr. 148 e.
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tale

3
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Abb. 12 Spiegel, Fibel und eiserne Reste (Foto RLM Trier RE 87, 197/4)

sind Beigaben von runden und rechteckigen Spiegeln in den Grabern der Stadt Trier107 

und des Trierer Landes108 haufiger zu beobachten.

z) Eiserne Gegenstande

1) Spitz zulaufende, im Querschnitt runde Nadel, gr. L. 3,3 cm; das obere Ende fehlt. Hier sitzt eine 

Brandblase. An einer Seite haften Holzreste. Brandpatina.

2) Im Querschnitt runde Nadel, deren oberes und unteres Ende fehlt; gr. L. 3 cm. An der einen Seite 

haften Holzreste, an der Gegenseite Textilreste. Brandpatina. Die Stucke 1 und 2 lagen nebeneinander.

3) Runder Draht, gr. L. 7,8 cm, D. 0,5 cm. An einer Seite eine Schlaufe bildend, ist er um sich selbst 

gewunden. Das obere Ende fehlt. Hier ist wohl auch eine Schlaufe zu erganzen. Brandpatina.

Abb. 11

107 Trier - Augustusstadt 192 Nr. 53 d. S. 194 Nr. 55 g. - Kat. Glaser Trier 281 Grab 67 g. - Kat. Lampen Trier 296 Grab 

79 g. S. 305 Grab 127 b. S. 308 Grab 137 e. - Trier, Rhein. Landesmus. Inv. 05,227 c; 11, 1077 d (Trier, Graberfeld 

St. Matthias).

108 Wederath 2 Taf. 212,7 (Grab 849 mit Munzen des Caligula); 224,2. - Wederath 3 Taf. 286,4 (Grab 1146); 330,2 267 

(Grab 1026 mit Munze des Caligula, Rechteckspiegel). - Wederath 4 Grab 1265, 1559 (wohl Klappspiegel), 1639 

(Scheibenspiegel), 2370 (Klappspiegel), Grab 81/161 (Klappspiegel). - Ludwig, Schankweiler 92. - A. Haffner u. a., 

Graber - Spiegel des Lebens (Mainz 1989) 307 ff.



272 Karin Goethert

4) Beschlagstuck? gr. Br. 3,1 cm, gr. L. 3,4 cm, D. 0,3-0,4 cm. Das gebogene Fragment zeigt an einer Seite 

eine gerade (ursprungliche?) Kante. Brandpatina.

5) Vierkantnagel, gr. L. 5,9 cm, D. unterhalb des Kopfes: 0,5 cm; die Spitze fehlt. Der Nagel, der an 

verschiedenen Stellen Aufbluhungen zeigt, verjungt sich nach unten. An allen Seiten haften Reste von 

Holz an. Das Stuck ist nicht ins Feuer geraten.

Die beiden Fragmente Nr. 1 und 2 sind aufgrund ihrer Form nicht als Nagel anzuspre- 

chen. Denkbar ware eine Erganzung der Stucke als Nahnadeln, wahrscheinlicher ist 

jedoch, daB sie einst die Nadeln eiserner Fibeln bildeten, wofur ihr paarweises Auftreten 

spricht. Die Stucke sind mit der Toten verbrannt worden, weshalb sie sich auch so 

schlecht erhalten haben. Die anhaftenden Holzreste sind nachtraglich in der Grabgrube 

ankorrodiert. Die Textilreste an dem einen Bruchstuck ruhren offenbar von einem Tuch 

her, das moglicherweise im Grab uber die Stucke gebreitet wurde.

Ob der Eisendraht Nr. 3 und das Beschlagstuck Nr. 4 einst zusammengehdrten, kann 

nicht mehr festgestellt werden. Das Beschlagstuck konnte zu einem HolzgefaB gehort 

haben, dessen Henkel der gewundene Eisendraht bildete. Dieser konnte aber auch als 

Henkel eines Holzkastens angesprochen werden. Als dritte Moglichkeitist in Betracht zu 

ziehen, daB der Eisendraht das Zwischenstuck einer langeren Aufhangevorrichtung 

war, ahnlich den gedrehten Staben mit Ringdsen vom Kessel des Wincheringer Frauen- 

grabes109.

Zusammenfassung

a) Zeitliche Stellung

Stellt man die Treverergraber von fruhaugusteischer bis mittelaugusteischer Zeit zusam- 

men110, um den Neufund aus Elchweiler einzugliedern, so fallt hinsichtlich der Zusam- 

mensetzung der keramischen Beifunde folgendes auf:

In fruh- und mittelaugusteischer Zeit wirkt die Zusammenstellung der KeramikgefaBe in 

den Grabern recht eintdnig, da die belgische Ware, deren Produktion in dieser Zeit 

bekanntlich erst einsetzt111, uberwiegend auf Teller und schlauch- oder tonnenformige 

Becher beschrankt ist. Dies andert sich in spataugusteischer Zeit grundlegend. Eine 

Wende ist schon an dem mittelaugusteischen Frauengrab von Wincheringen112 spurbar, 

das als weitere Beigaben einige Terra-rubra-Schusseln und Napfe enthalt. In spataugu

steischer Zeit (ab dem letzten vorchristlichen Jahrzehnt) erfinden die Topfer belgischer 

Ware weitere GefaBformen, die folglich auch in die Grabausstattung gelangen. Das Bild, 

das sich jetzt dem Betrachter bietet, zeigt eine groEe Vielfalt an Formen.

Daft das Grab aus Elchweiler, dessen Reichtum an GefaBformen augenfallig ist, in diese 

letzte Phase der augusteischen Zeit gehort, braucht nicht weiter betont zu werden.

Bei der Analyse der einzelnen GefaBformen wurde versucht, die Zeitstellung innerhalb 

der spataugusteischen Zeit naher zu umreiBen. Die Schwierigkeiten hierbei wurden nur 

allzu deutlich, denn in den romischen Militarlagern, die unsere Datierungsgrundlage

109 Koethe/Kimmig, Wincheringen 58 Abb. 10,24 b. - Trier - Augustusstadt 303 Nr. 148 u.

110 Vgl. A. Haffner, Arch. Korr.-Bl. 4, 1974, 70 Anm. 17. - Wederath 3 Taf. 239 Grab 892.

11 A. Haffner, Arch. Korr.-Bl. 4, 1974, 69. - Simon, Rodgen 119f. - Ludwig, Schankweiler 147.

112 Koethe/Kimmig, Wincheringen 47 Abb 2.
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bilden, war offenbar die belgische Ware nicht in jener Formenvielfalt wie in ihren 

Herstellungsgebieten vertreten und ist folglich dort auch nicht sehr zahlreich unter die 

Erde gelangt. Halt man sich also vor Augen, daP Formen, die in der Gallia Belgica 

allgemein im Umlauf waren, in den Militarlagern zufallig fehlen konnen, so muB dies zur 

Vorsicht mahnen, den Beginn einer GefaBform mit Hilfe der Lager allzu eng fixieren zu 

wollen.

Klarend weiterhelfen konnte hier nur eine dichte Reihe reich ausgestatteter augustei- 

scher Graber aus der Gallia Belgica, jedoch sind bisher nur wenige dieser Art ergraben 

worden. Uberwiegend handelt es sich um bescheidene kleine Bestattungen, wie bei- 

spielsweise jene der Nekropole von Wederath. Die Graber der Stadt Trier, die erst ab 

spataugusteisch-fruhtiberischer Zeit an Zahl zunehmen und folglich fur unsere Betrach- 

tung nicht mehr in Frage kommen, geben zwar in ihrer Gesamtheit einen groBen 

Formenreichtum zu erkennen, stehen aber im einzelnen in der Ausstattung den reichen 

Grabern der Landadligen bei weitem nach.

Trotz dieser Datierungsschwierigkeiten kann meines Erachtens dennoch ein Vorschlag 

zur naheren zeitlichen Einordnung des Grabes von Elchweiler gewagt werden, wenn 

man die GefaBe unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Formentwicklungstendenzen 

betrachtet.

Das alteste Stuck, der Terra-sigillata-Teller a, kann fur diese Betrachtung auBer acht 

gelassen werden, da wir unser Augenmerk auf die jungsten Stucke, den Terra-rubra- 

Napf f, den doppelkonischen Terra-rubra-Becher g und den Terra-rubra-Gurtbecher 1, 

lenken mussen. Die im spaten Lager von Haltern belegten GefaBe f und 1 zeigen eine im 

Vergleich zu den Halterner Stucken schwerere Formgebung, die eine fruhere Ent- 

stehung der Elchweiler GefaBe wahrscheinlich werden laBt. Eine Datierung des Grabes 

um Christi Geburt sei daher vorgeschlagen.

b) Die Person

Die drei Griffspiegel und die Trachtbestandteile lehren uns, daP in Elchweiler eine 

weibliche Person bestattet worden ist, obgleich die Untersuchung des Leichenbrandes 

durch Herrn Professor M. Kunter von der Universitat Giessen keine Geschlechts- 

bestimmung erbrachte. Seine Ergebnisse fugen wir hier ein:

z. 6) Leichenbrand aus Grabgrube

„Relativ geringe Menge (120 g) eines feinen bis mittelgroben (60 % = 0-1 cm, 40 % = 1-5 

cm) Leichenbrandes menschlichen Ursprungs. Farbe: weiB. Verbrennungsgrad: voll- 

kommene Verbrennung. Zusammensetzung: Schadel-, Langknochen-, Wirbel-, Rippen- 

fragmente; unvollstandig, nicht ganz reprasentativ. Alter: 7-13 Jahre (KnochengroBe 

beziehungsweise -starke). Geschlecht: nicht bestimmbar. Tierknochen: 27 g verbrannter 

(vor der Verbrennung?) zerschlagener Tierknochen (Langknochenschaftfragmente), Art 

nicht bestimmbar (GroBe Rind, Hirsch oder ahnliches).

z. 7) Leichenbrand aus GefaB 1

Sehr kleine Menge (17 g) eines feinen (0-1 cm) Leichenbrandes menschlichen Ursprungs. 

Farbe: weiB. Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung. Zusammensetzung: Scha

del-, Langknochenfragmente; unvollstandig, nicht reprasentativ. Alter: eher infantil 

(Knochenstarke). Geschlecht: nicht bestimmbar.
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Beide Leichenbrandfraktionen gehdren nach Zusammensetzung, Farbe, Verbrennungs- 

grad und Altersbestimmung zu nur einem Individuum: ein Kind am ehesten im Alter 

zwischen sieben und 13 Jahren."

c) Keramikgefa^e

Die Tote ist mit Teilen eines Eflservices und einigen Vorratsgefa^en reich ausgestattet 

worden: Funf Teller (a - e), ein Napfchen (f), ein niedriger doppelkonischer Becher (g), 

zwei niedrige Schusseln (h - i), ein Becherkrug (j - k) und ein Dekantiersieb (t) wahlten 

die Angehdrigen aus und fugten noch Teile eines derben Kochgeschirrs hinzu (t - v). 

GroFe Bedeutung ist den beiden Terra-sigillata-Tellern (a - b) beizumessen, da dieses 

Geschirr in augusteischer Zeit im Treverergebiet selten ist und nur vereinzelt in reich 

ausgestatteten Grabern der adligen Oberschicht, wie beispielsweise in Grab A von 

Goeblingen, zu verzeichnen ist113. Sein Vorkommen im Grab von Elchweiler ist nicht nur 

als Zeichen des Wohlstandes der Familie zu werten, sondern laBt auch die Aufgeschlos- 

senheit der Toten und ihrer Angehdrigen gegenuber rdmischem Kulturgut erkennen. 

Dieses Hinwenden zu rdmischen Erzeugnissen bezeugen auch die drei Griffspiegel und 

das typisch rdmische Flaschchen (r), wahrend das rauhwandige handgeformte Kochge- 

schirr (t - v) das Festhalten und Wahren einheimischer spatlatenezeitlicher Traditionen 

und Formen dokumentiert.

Entsprechend der fruhen Zeitstellung des Grabes ist ein Uberwiegen des roten belgi- 

schen Geschirrs gegenuber dem grauen zu verzeichnen: Von 13 belgischen Geffen 

kommen nur vier in grauer Technik vor. Im Laufe der 1. Halfte des 1. Jahrhunderts n. 

Chr. wird bekanntlich die rote Ware zugunsten der grauen langsam verdrangt"4. 

Vielleicht ist die Einfuhr grower Mengen an guter Terra sigillata an dieser Entwicklung 

mitbestimmend, die in der Qualitat den roten belgischen Geffen weit uberlegen ist.

Bei einem so reich ausgestatteten Grab wie dem vorliegenden erwartet man auch, 

mehrere Kruge und eine vom Leichenschmaus stammende Amphore vorzufinden, wie 

man es bei den anderen reichen Treverergrabern beobachten kann115. Stattdessen ist nur 

ein einhenkliger Becherkrug vorhanden, der in seiner Form, soweit ich sehe, ein Unikum 

darstellt. Der Siebtrichter sollte zu hdherem WeingenuB verhelfen, indem nach dem 

Durchseihen geklarter Wein in einen Becher eingefullt werden konnte.

d) Die Tracht Abb. 13

Die Tote wurde in ihrer einheimischen Tracht auf dem Verbrennungsplatz verbrannt. 

Die Reste des Leichenbrandes und der verbrannten Trachtbestandteile wurden sorgfaltig 

aufgelesen und auf dem Boden der Grabgrube verteilt. Nur wenige Reste des Leichen

brandes fullten die Angehdrigen in den derben Becher v.

113 Hemecht 19, 1967, 199 Nr. 16. - A. Haffner, Arch. Korr.-Bl. 4, 1974, 62; 69. - Ab spataugusteisch-tiberischer Zeit 

treten Terra-sigillata-Gefa^e in reichen Grabern des Trierer Landes verstarkt auf (z. B. Grab von Nospelt- 

Kreckelbierg: Hemecht 21, 1969, 184), wahrend sie in einfachen landlichen Bestattungen selten vorkommen. - Vgl. 

auch A. Haffner u. a., Graber - Spiegel des Lebens (Mainz 1989) 101.

114 Haltern S. 261. - Dieser ProzeE ist bei den Tellern mit Hangelippe am deutlichsten zu verfolgen. Die fruhen Trierer 

Stucke sind vorzugsweise in roter Technik auf uns gekommen; im Laufe der 1. Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. 

werden sie von den grau uberzogenen Exemplaren verdrangt.

115 Vgl. die Graber A und B von Goeblingen-Nospelt, Wincheringen (Trier - Augustusstadt 89; 298 Nr. 147. S. 302 Nr. 

148), Butzweiler (Trierer Zeitschr. 24/26, 1956/58, 394 Abb. 41 s).
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Abb. 13 Ein Rekonstruktionsvorschlag der Tracht

Ruckschlusse auf die Tracht der Toten lassen die Fibelfragmente zu, die zum Teil im 

Feuer stark gelitten haben. AuRer den beiden bronzenen Distelfibeln mit rautenformiger 

Platte (x 1 - 2) und der bronzenen Langton-Down-Fibel (w) mbchten wir annehmen, daR 

die Tote noch ein eisernes Fibelpaar getragen hat (z 1 - 2), von dem jedoch nur die beiden 

Nadeln aus dem Leichenbrand in einigermaBen gutem Erhaltungszustand aufgelesen 

werden konnten. Ist unsere Deutung der eisernen Fragmente z 1 - 2 richtig, so war die 

Kleidung des jungen Madchens mit funf Fibeln geschmuckt.

Wie diese Tracht, die in Ostgallien, im Treverergebiet und bis an den Mittelrhein 

verbreitet war, aussah, geben die Darstellungen auf Grabsteinen der julisch-claudischen 

Zeit zu erkennen. Sie wird seit den Untersuchungen von J. P. Wild und A. Bbhme116 nach 

der einzigen inschriftlich genannten Dame, Menimane, der Frau des Schiffers Blussus 

aus Mainz117, als Menimane-Tracht bezeichnet. Wie jene scheint das Madchen aus 

Elchweiler ein enganliegendes Untergewand unbekannter Lange getragen zu haben, 

dessen schlitzartige Offnung auf der Brust mit einer Fibel geschlossen sein konnte. Das

116 J. P. Wild, Clothing in the North-West Provinces of the Roman Empire. Bonner Jahrb. 168, 1968, 199 ff. - J. P. Wild, 

The Clothing of Britannia, Gallia belgica and Germania inferior. ANRW. II 12, 393 f. - A. Bohme, Tracht und 

Bestattungssitten in den germanischen Provinzen und der Belgica. ANRW. II 12, 425 ff. (hier auch Zusammenstel- 

lung der Denkmaler). - A. Bohme, Romische Trachtstudien (in Vorbereitung).

117 Esperandieu 5815. - H. Schoppa, Romische Bildkunst in Mainz (Wiesbaden 1963) 27 f. Taf. 7. - Bohme (Anm. 116) 

425 Anm. 12. S. 426 Anm. 16. - W. Selzer/K.-V. Decker/A. Do Paco, Romische Steindenkmaler, Mainz in romischer 

Zeit (Mainz 1988) 96.
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stoffreiche Obergewand, das einem Peplos glich, konnte die Tragerin verschiedenartig 

fixieren und schmucken. Vorder- und Ruckenteil verband sie auf den Schultern mit je 

einem Fibelpaar - in unserem Fall wohl mit den Distelfibeln. Diese Partien konnte sie am 

Untergewand feststecken oder nicht. Letztere Art bevorzugte Menimane, wobei ihr der 

bewegliche Stoffteil von der linken Schulter geglitten ist. Um ein vollstandiges Ver- 

rutschen des Obergewandes zu vermeiden, muBte die vor der Brust durchhangende 

Stoffpartie emporgerafft und mit einer Fibel am Untergewand befestigt werden118. Legte 

die Dame noch einen Mantel um, so konnte sie ihn mit einer weiteren Fibel auf der 

Schulter schmucken. Vielleicht benutzte das Madchen aus Elchweiler die beiden Eisen- 

fibeln als Brustfibelpaar und die Langton-Down-Fibel als Mantelschmuck. Entfallt jedoch 

die Interpretation der beiden Eisennadeln z 1 - 2 als Fibelreste, so wird die Langton- 

Down-Fibel die Stoffpartie vor der Brust gehalten haben. Das Untergewand blieb dann in 

diesem Fall schmucklos.

Betrachten wir die treverischen Frauengraber von Wincheringen, Wederath, Nospelt- 

Kreckelbierg und Schankweiler119, so konnen wir feststellen, das die Frauen alle diese 

Tracht getragen haben, wobei die Anzahl der Fibeln je nach Vermbgen(?) und Drapie- 

rungsart von drei bis sechs Fibeln variieren kann.

Die reiche Austattung des Grabes spiegelt nicht allein die hohe Stellung der Familie 

wider, sondern sie laBt auch den Schmerz der Eltern uber den Verlust des zu fruh 

verstorbenen Madchens spurbar werden, dem im Jenseits alles Notwendige zur Ver- 

fugung stehen sollte. Die Beigaben allerdings - EB-, Trink- und Kochgeschirr, insbeson- 

dere der Weinsiebtrichter und die Toilettengegenstande - geben uns keinen Hinweis auf 

ein Kind, sondern eher auf eine erwachsene Frau. Wir durfen daher wohl vermuten, dab 

die Eltern dem jungen Madchen, das vielleicht gerade die Schwelle des heiratsfahigen 

Alters erreicht hatte, einen Ersatz fur die ihr zustehende Aussteuer mit ins Grab gelegt 

haben120.

e) Das Grab

Die von Herrn Caspari beobachtete dunkle Erdverfarbung der Grabgrubenwande, die 

auch auf den von ihm angefertigten Fotografien zu erkennen ist, last den Schlub zu, dab 

die Grube ahnlich wie bei dem Frauengrab in Wincheringen vollstandig mit Holzplanken

118 Bei einem Versuch, die Gewanddrapierung der Menimane nachzuvollziehen, muBte ich feststellen, daB auch die 

durchhangende Partie am Rucken emporgerafft und mit einer Fibel festgesteckt werden muB. Nur so bekam das 

Obergewand an Brust und Rucken den notigen Halt, und selbst ein Verrutschen der Stoffpartien auf den Schultern

vermochte kein Abgleiten des Obergewandes zu bewirken. Bei einer solchen Fibelverteilung trug Menimane sechs 

Fibeln, wobei zwei nicht dargestellt werden konnten, namlich jene auf dem Rucken und auf der rechten Schulter. 

Letztere ist vom Mantel verdeckt.

119 Koethe/Kimmig, Wincheringen 55 Abb. 8. - Hemecht 21, 1969, 187 f. Taf. 11. - Ludwig, Schankweiler 197 f. Abb. 23. 

- Wederath 1 Grab 145, 147, 161, 172, 202. - Wederath 2 Grab 617, 666. - Wederath 3 Grab 887, 963 und 964. 

Die Leichenbrandbestimmungen werden Herrn Prof. Dr. M. Kunter, Universitat Giessen, verdankt.

Grab 145: Geschlecht nicht bestimmbar (erwachsen).

Grab 147: „schwache Tendenz Frau" (erwachsen).

Grab 172: „ein Jugendlicher unbestimmbaren Geschlechts bzw. eine fruhadulte Frau".

Grab 202: Geschlecht nicht bestimmbar (adult).

Grab 617: „Bei adultem Alter weibliche Tendenz".

Grab 666: Geschlecht nicht bestimmbar (erwachsen).

Grab 887: Geschlecht nicht bestimmbar (erwachsen).

Grab 963/4: kein Leichenbrand vorhanden.

120 Vgl. zu diesem Problem auch: A. Haffner u. a., Graber - Spiegel des Lebens (Mainz 1989) 98f.
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ausgekleidet war. Als Befestigung der einzelnen Teile untereinander dienten Vierkant- 

nagel, von denen Herr Caspari einen (z 5) im Lehmboden bergen konnte. Wie oben 

beschrieben, haften an ihm noch allseitig Holzreste. Die Beigaben hatte man auf den 

Holzboden der Grabkammer verteilt (Abb. 2). Auch die Eisennadeln z 1 - 2 scheinen auf 

dem Holzboden gelegen zu haben, wie man aus den ankorrodierten Holzresten an den 

Unterseiten der Nadeln schliesen mochte. Das Holz der Grabkammerverkleidung ist 

naturlich im Boden vergangen und hinterlies nur die dunkle Verfarbung.

Die beachtliche Grobe der Grabkammer (L. 1,70 m, Br. 1,50 m) steht im Einklang mit den 

reichen Beigaben und unterstreicht die Bedeutung der Familie. Labt sich doch eine so 

grobe Grabanlage bisher nur bei reichen Landadligen feststellen. Zwar steht sie weit 

hinter jenen der adligen Kriegergraber von Goeblingen zuruck, doch entspricht sie in der 

Grdbe jenen Grabkammern des Frauengrabes von Wincheringen (L. 2,10 m, Br. 1,40 m) 

und des Madchengrabes von Nospelt (L. 2 m, Br. 1,40 m)121.

f) Die Umgebung des Grabes

Es hat den Anschein, dab das spataugusteische Grab aus Elchweiler isoliert liegt, da 

bisher keine weiteren spatlatenezeitlichen und fruhkaiserzeitlichen Graber in unmittel- 

barer Nahe beobachtet werden konnten.

Eine zeitliche Verbindung zu dem ca. 50 m weiter dstlich sich einst erhebenden 

Grabhugel mit Grabkammer, dessen Anlage jener von Strotzbusch in der Eifel gleicht122, 

besteht nicht, da dieser erst im 2. Jahrhundert n. Chr. errichtet worden ist, wie eine 10 

cm uber den Quadern des Ganges gefundene Munze dieses Zeitraumes nahelegt. 

Weitere Graber des 2. und 3. Jahrhunderts sind dem Hugel benachbart. Die imposante 

Anlage war zweifellos Ruhestatte einer wohlhabenden Familie. Man vermag den Gedan- 

ken nicht zu verdrangen, dab das Gebiet fiber Jahrhunderte im Besitz ein und derselben 

Familie war, und dab in dem Grabhugel moglicherweise ein Nachfahre des jungen 

Madchens aus Elchweiler bestattet worden ist.

Im weiteren Umkreis des spataugusteischen Grabes, im Gebiet Birkenfeld/SchmiBberg/ 

Elchweiler, konnten bisher zahlreiche Fundstellen verzeichnet werden, die sich auf 

romische Siedlungsplatze und romische Graber beziehen123. Weitere Fundpunkte wer

den dem Museum laufend gemeldet, so dab man auf eine relativ dichte Besiedlung in 

diesem Raum schliesen darf.

Das Siedlungsbild der vorromischen Zeit ist zwar in dieser Gegend wenig erforscht, 

jedoch wird man annehmen durfen, dab die Platze, an denen romische Funde zutage 

kamen, nicht erst in romischer Zeit neu angelegt worden sind. Vielmehr wird man eine 

kontinuierliche Besiedlung voraussetzen durfen, zumal im Kloppwald, dstlich von

121 Koethe/Kimmig, Wincheringen 45. - Hemecht 21, 1969, 183.

122 Die Plattenlegung ist im Jahresbericht (Trierer Zeitschr. 24/26, 1956/58, 527) falschlicherweise als Fundament eines 

Grabdenkmals gedeutet worden. Die richtige Interpretation mit dem Vergleich des Tumulus von Strotzbusch (vgl. 

Fuhrer zu vor- u. fruhgesch. Denkm. 33, Mainz 1977, 333 ff.) wird Herrn Dr. Klaus-Peter Goethert, Universitat 

Trier, verdankt.

Herr W. Caspari, SchmiBberg, zeigte uns jungst einen Kalkstein, den er im Bereich der Grabkammer vor vielen 

Jahren aufgelesen und in seinem Haus verbaut hat. Dieser wird wohl vom Gewdlbe des Dromos stammen, wie ein 

Vergleich mit dem Gewdlbegang von Strotzbusch lehrt.

123 K.-J. Gilles, Das romische Graberfeld vom Schmi^berg, Kreis Birkenfeld. Trierer Zeitschr. 49, 1986, 229 ff.; 231 

Abb. 1.
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Birkenfeld, vorromische Graber und Grabhugel festgestellt worden sind124. Als weiteren 

Hinweis auf eine Kontinuitat seien auch jene vorromischen Gruben angefuhrt, die unter 

dem romischen Graberfeld „Auf dem Hbmel" bei SchmiBberg 1978 entdeckt worden 

sind125.

Das spataugusteische Grab aus Elchweiler ist letztlich auch als ein Zeugnis fur eine 

solche kontinuierliche Besiedlung dieses Raumes zu werten, da die Tote und ihre 

Angehbrigen einem Familienverband angehdrten, der hier in der Ubergangsphase von 

der Spatlatenezeit zur romischen Zeit ansassig war.

g) Die Bedeutung des Grabes

Nur wenige reich ausgestattete Frauen- und Madchengraber der wohlhabenden treve- 

rischen Oberschicht sind bisher in der fruhen Kaiserzeit zutage gekommen, so daB die 

Bedeutung des neuen Grabfundes nicht besonders betont werden muE.

Das fruheste Beispiel ist das oben viel zitierte Frauengrab von Wincheringen, das in 

mittelaugusteischer Zeit (ca. 20-10 v. Chr.) angelegt worden ist. An zweiter Stelle ist 

unser Grab aus Elchweiler um Christi Geburt anzufuhren, dem mit Abstand die in 

fruhtiberischer Zeit erfolgte sehr reiche Bestattung von Nospelt-Kreckelbierg folgte126. 

Die Frauengraber der Wederather Nekropole127, die die zeitlichen Lucken fullen, sind im 

Vergleich zu jenen bescheidene Bestattungen des Mittelstandes. Hinsichtlich verschiede- 

ner KeramikgefaBe glauben wir gezeigt zu haben, daB in dem Grab von Elchweiler 

verschiedene fruhe Formenauspragungen greifbar werden, wie sie bisher noch nicht 

bekannt sind, so daB das Grab auch auBerhalb des treverischen Gebietes fur die 

Forschung von Interesse sein wird.

Zeichnungen: Franz Dewald, RLM Trier

Fotos: Hermann Thdrnig und Thomas Zuhmer, RLM Trier

Dr. Karin Goethert 

Rheinisches Landesmuseum

Ostallee 44

5500 Trier

124 A. Haffner, Die westliche Hunsruck-Eifel-Kultur, Rom.-German. Forsch. 36 (Berlin 1976) 252.

125 Trierer Zeitschr. 49, 1986, 239 f.

126 s. Anm. 113.

127 s. Anm. 119.
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Erlauterungen zu

Abb. 7 Form A mit Varianten (von 1. nach r.): Elchweiler hier g. - Trier, St. Matthias Inv. 03,568 a. - 

Trier, St. Matthias Inv. 03,542 i. Form B mit Varianten: Trier, RLM Inv. G. P. 505. - Trier, wohl 

DampfschiffstraBe Inv. 13,905. - Trier, Paulin Inv. 3136. - Camulodunum Taf. 54,76 B. Form C: 

Arch. Belgica 20, 1954, 198 (Fouches, Grab 27). - Trier, Kaiserthermen Inv. 60,143 Fnr. 962.

Abb. 8. a Trier, St. Matthias Inv. 03,556 a. - b Wederath Grab 169. - c Wincheringen. - d Ludwig, 

Schankweiler Taf. 7,3.


