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Der eisenzeitliche Schlackenwall auf dem Bremerberg bei Kirnsulzbach

von

Reinhard Schindler

Topographie

Der Bremerberg und der ihm bstlich vorgelagerte Spitzberg in der Gemar- 

kung Kirnsulzbach sind Teile jener Gebirgsbildungen, an denen das Nahetal 

von Kirn bis Hoppstadten so reich ist und die dessen landschaftlichen Reize 

ausmachen. Um beide Felskuppen, die sich uber 100 m hoch und ziemlich steil 

aus dem Nahetal erheben, muhte der FluB einen leichten Bogen schlagen, in 

dessen inneren Biegung die Schleifmuhle gelegen ist. Die Kuppe des ovalen,

Abb. 1 Die geologische Situation der Umgebung des Bremerbergs (Schlackenwall) 

bei Kirnsulzbach.

Zeichenerklarung: Alluvium: Al = Talfiillungen, L = Gehangeschutt.

Rotliegende Eruptivgesteine: M = Basalt-Melaphyr (Navit), Pt = 

Labrador-Augitporpbyrit, Th = Tholeyit.

Rotliegende Sedimentgesteine: rw = Waderner Schichten, rs = 

Soterner Schichten, rt — heller Sandstein und Konglomerat der Tholeyer Schichten, 

rl = Lebacher Schichten, rk = Kuseler Schichten.

Kartierung F. Behrens (1941), Manuskriptkarte Bl. Kirn 1:25 000 im Archiv des 

Geologischen Landesamtes Rheinland-Pfalz
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langgestreckten Bremerberges hat nur nach Norden AnschluB an den bis zu 

383 m ansteigenden Hbhenzug, der die Flurbezeichnung Bannheck tragt. Nach 

Osten zum Spitzberg hin und an der Westseite des Bremerberges bilden tiefe 

Einschnitte eine natiirliche Begrenzung. Von der siidlichen FluBseite her be- 

stehen durch senkrechte Felswande und uniiberwindliche Bbschungen keine 

normalen Annaherungsmbglichkeiten (Abb. 1).

Die langgestreckte Kuppe des Bremerberges verlauft in der Streichrich- 

tung des Felsgesteins, das an der Ost- und Westseite stellenweise ganz an die 

Oberflache tritt, sonst jedoch von Waldvegetation und einer lehmig-sandigen 

Verwitterungskrume bedeckt ist. Von der Felsecke im Osten (Hbhe 350,5 m) 

und im Westen des Bremerberges iiberblickt man das Nahetal von Kirn bis 

Nahbollenbach auf eine Strecke von mehr als zehn Kilometer. Nach Siiden off- 

net sich ein weites Panorama mit Ausblicken bis ins nordpfalzische Bergland 

und mit Einblicken in die Taleinschnitte des GroBbaches und des Heiden- 

baches. Wer diesen Rundblick, der sich dem Beschauer in einem Winkel von 

180 Grad von Nordosten nach Siidwesten bffnet, in sich aufgenommen hat, der 

bekommt einen Eindruck von der hervorragend strategischen Lage des Bre

merberges.

Auf dem dachfbrmig ausgebildeten Felsgrat des Bremerberges befindet sich 

ein 240 m langer Steinwall (Abb. 2). Die schlackenartigen Gebilde, die sich auf 

diesem Wall mit verschiedenen Arten des anstehenden Gesteins, dem Mela- 

phyr, vulkanischen Brocken, Konglomeraten und Sandsteinen vermischt be- 

finden, fiihrten zu der im MeBtischblatt eingetragenen Bezeichnung „Schlak- 

kenwall“. Man hat in diesen Schlacken Uberreste von Metallverhuttung sehen 

wollen und hat daraus allerlei hypothetische Schliisse gezogen. In Wirklichkeit 

sind es die zum einstigen Mauerbau der Anlage verwandten Gesteine, die un- 

ter starker Hitzeeinwirkung miteinander verkittet und durch deren Eisen- 

gehalt und sonstige mineralische Bestandteile teils perlfluBartig, teils schwam- 

mig aufgeblaht beziehungsweise verschlackt wurden. Das starke Gefalle des 

sudbstlichen Berghangs hat ubrigens dazu gefiihrt, daB verschlacktes Mauer- 

gestein noch bis in die Biegung eines schmalen Waldweges 120 m unterhalb 

des trigonometrischen Hbhenpunktes 350,5 m (an der Ostspitze des Walles) 

hinabgerollt sind. Das Gefalle betragt hier 50 Prozent.

Der Wall ist in seinem mittleren Teil von einer Grasnarbe iiberzogen, im 

bstlichen Drittel und am siidwestlichen Auslauf liegen die Steine, meist von 

Gestriipp bewachsen, offen zutage. Wo der anstehende Fels an die Oberflache 

tritt, wie am Ostteil und an der hbchsten Stelle des Westens, setzt der Steinwall 

aus. Dort hat man eine zusatzliche Sicherung entweder fur uberfliissig gehal- 

ten oder die Felskrone war mit einer hblzernen Wehr abgesichert, deren Spuren 

verschwunden sind. Der Wall zeigt nach beiden Seiten hin einen steilen Bb- 

schungswinkel. An der Nordseite wird die Bbschung durch einen Graben und 

einen diesem Graben vorgelagerten, etwa 4—5 m breiten und 1—1,5 m hohen 

Erdwall unterbrochen, dessen Material vom Aushub des Grabens stammt. Die 

Grabensenke ist bis zu Im tief und zirka 2—3 m breit. Der natiirliche Gelande- 

abfall, dem sich die beiderseitigen Wallbbschungen anpassen, ist nach der 

Nordseite kiirzer und schwacher als an der dem Innenraum der Befestigung
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zugewandten Siidseite. Der Abfall ist, wie man dem Hbhenschichtenplan 

(Abb. 2) entnehmen kann, bis zur beginnenden Steilkante so erheblich, dab im 

grbBten Teil der inneren Burg, zumindest in deren ostlicher Halfte, keine 

ebenen Flachen fur eine Bebauung vorhanden sind. Auch in dem etwas sanf- 

ter geneigten Westteil des Burginnern sind nur einige terrassenartig abge- 

grenzte, fiir eine Besiedlung geeignete Flachen vorhanden. Vor dem letzten, 

westlichen Viertel zeigt der Wall eine wohl neuzeitliche Unterbrechung, durch 

die ein Forstweg in das Burginnere hineinfiihrt. Die alte Toranlage befindet 

sich zwischen dem westlichen Auslauf des Steinwalles und dem FuB der nach 

Osten anschlieBenden, mit Gras und Ginster bewachsenen Felskuppe. Der ehe- 

malige Zufahrtsweg legt sich im Bogen um den nbrdlichen FuB der Felskuppe 

und stoBt unterhalb des rezenten Walldurchlasses auf den Graben. Nach innen 

verlauft er sich im steil abgebbschten Burginnern. Die Versturzmassen der 

westlichen Torflankenmauer bedecken in einer Breite von 10 m und einer Er- 

streckung von 30 m den davorliegenden Berghang.

Die siidliche Begrenzung der Burginnenflache ist durch kiinstliche Ter- 

rassen beziehungsweise wallartige Aufschtittungen entlang der Kante des 

Steilhanges markiert. Es heben sich drei solcher Randterrassen ab. Die erste 

beginnt am siidwestlichen Wallende. Sie biegt im leichten Bogen nach Siiden 

um und iiberspringt hangaufwarts einige Isohypsen. Um mehrere Meter nach 

Norden versetzt und nicht ganz in der Mitte des ersten Bogens setzt an der 

325 m Hbhenlinie der zweite Gelandeabsatz ein, der, wiederum nicht iso- 

hypsengleich und den Siidhang entlangziehend, etwa an der 335 m Isohypse 

endet. Zwei weitere, nochmals abgesetzte Hangterrassen laufen schlieBlich an 

der 330 m Isohypse aus, ohne daB im weiteren Verlauf der jetzt besonders stei- 

len Einbuchtung des Hanges weitere Begrenzungslinien erkennbar waren. Hier 

tat die Natur das Ihrige, um Annaherungen zu erschweren oder zu verhin- 

dern. Ubrigens heben sich die wenigen im Burginnern erkennbaren Podien, 

an denen allein eine Besiedlung mbglich ware, gleichfalls durch leichte Ab- 

stufungen vom umgebenden Hanggelande ab.

Unter Berucksichtigung der geschilderten topographischen Gesamtsituation 

stellt sich die Frage nach dem Zweck dieser Anlage, die einen fiir Besied- 

lungs- oder auch nur vorubergehende Bebauungszwecke denkbar ungeeigne- 

ten langovalen oder elliptischen, nach Siiden geneigten Innenraum mit einer 

relativ starken Bewehrung gegen feindliche Angriffe absichert.

Der Bremerberg in der Lokalforschung

Die ,,Ringmauer“ auf dem Bremerberg oder Brombeerberg, fiir die auch der 

Name „Glasburg“ gebrauchlich ist, hat die Heimatforschung von jeher in eben 

dem MaBe beschaftigt, wie sie die Phantasie der einheimischen Bevblkerung 

angeregt hat. So geht noch heute von Mund zu Mund, auf dem Bremerberg 

habe eine alte Glasschmelze gestanden, obwohl schon Ende des vorigen Jahr- 

hunderts, seit den Ausgrabungen des Birkenfelder Heimatvereins unter Lei- 

tung von Gymnasialdirektor Back feststand und dies durch Zeitungsberichte 

und andere Schriften publik gemacht worden ist, daB die auf dem Steinwall 

in Mengen herumliegenden, glasigen Schlacken weder etwas mit Metall-
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Abb. 2 Hdhenschichtenplan des Bremerberges bei Kirnsulzbach mit Eintragung der 

Ausgrabungsschnitte 1972

schmelzen noch Glasverhiittung zu tun haben. Die Ausgrabungen von Back, 

uber deren Ergebnis anschlieBend das Wichtigste gesagt werden wird, fanden 

im Jahre 1892 statt1. Bei diesen Arbeiten im August 1892 war, „mit fiinf Arbei-

1 H. Baldes u. G. Behrens, Katalog Birkenfeld (1914) 14.
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tern einige Stunden riistig gearbeitet worden“. Bei einem Einschlag etwa in 

der Mitte des Walles hatte sich eine Trockenmauer aus Sandsteinblocken von 

mehr als 2 m Breite und 1,5 m Hbhe gezeigt. Zwischen und uber dieser Trok- 

kenmauer fanden sich keine Schlackensteine, diese wurden vornehmlich auf 

der Oberflache des Innenwalles beobachtet. Ein weiterer nach Osten angeleg- 

ter Wallschnitt zeitigte die gleichen Ergebnisse. Eine dort beobachtete Schlak- 

kenmasse von ganz besonderer GrbBe wurde mit einem Eckturm in Verbin

dung gesehen. AuBer dem Bruchstiick eines Mahlsteins aus Basaltlava — das 

Stuck wird, wohl nicht ganz zutreffend, als Bodenteil einer rbmischen Hand- 

miihle bezeichnet — wurden keine Fundstiicke geborgen. Das Ergebnis der 

Beobachtungen wurde dahingehend zusammengefaBt, daB sich an der AuBen- 

seite fiber dem Fundament der Trockenmauer eine in Holz errichtete Brust- 

wehr befunden hat. Eine Feuersbrunst habe durch das verbrennende Holz des 

Wehrganges die verfritteten und verschlackten Steine entstehen lassen. Die 

Anlage wurde nicht den „Celten“ zugeschrieben, Back hielt sie fur ein von 

rbmischen Truppen besetztes Kastell.

Obwohl also bereits Ende des vorigen Jahrhunderts die Bedeutung des 

Schlackenwalles als zerstbrte und abgebrannte Befestigung erkannt worden 

war, hielt man im Schrifttum hier und dort an der Version fest, die Glasburg 

auf dem „Bramerberg“ sei auf alte Erzverhiittung zuriickzufiihren. E. J. Herz2 

glaubte an Eisenschmelzen, und in einer mit dem Namen Kohler gezeichneten 

Aktennotiz aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die sich im Archiv 

des Birkenfelder Heimatvereins befindet, wird auf die Nachricht eines na- 

mentlich nicht genannten Frankfurter Altertumsforschers hingewiesen, der 

auf der Subenau (= Sohnau) unmittelbar neben dem Schlackenwall angeblich 

Uberreste von fiinf rbmischen Kupferschmelzbfen gefunden habe. Bei den 

groBen Schlacken, die er dem Bericht nach zerschlug, handelt es sich zweifel- 

los um die dort uberall herumliegenden Reste des Schlackenwalles.

Da die Ergebnisse der Ausgrabungen von 1882 durch diejenigen des Jahres 

1972 bestatigt und in wesentlichen Teilen erganzt werden konnten, scheidet 

eine Inanspruchnahme der Schlackensteine fur die Annahme jeglicher Art 

von Erzverhiittung aus, zumal Schlackenwalle zu den stets wiederkehrenden 

Erscheinungen im vorgeschichtlichen Befestigungswesen gehbren. Die Ring- 

mauer im benachbarten Fischbach und die Altburg bei Bundenbach sind die 

nachstgelegenen Beispiele hierfiir.

DaB aber der Abschnittswall auf dem Bremerberg mbglicherweise indirekt 

mit der Erzgewinnung in Zusammenhang steht, ist einer Tatsache zu entneh- 

men, die A. Reitenbach in einem Manuskript fiber ,,Das Eisenerzvorkommen 

bei der friihgeschichtlichen Ringmauer von Kirnsulzbach/Nahe“, befindlich 

im Archiv des Birkenfelder Heimatvereins, herausgefunden hat. Wie er den 

Bergbauakten des Staatsarchivs Koblenz (Abt. 393 Nr. 683) entnehmen konn- 

te, haben die Gebriider Bbcking fiir ihre Eisenhiitten in Abenteuer und As

bach 1856 einen Konzessionsantrag gestellt, im Bann von Kirnsulzbach abbau- 

wiirdige Eisenerze schiirfen zu durfen. Die im Juli 1857 bewilligten Schiirf- 

rechte wurden 1876 wegen aussichtsloser Verschlechterung der Hochwald-Ei-

2 E. J. Herz, in: Die Heimat 2 Nr. 6 v. 15. 6. 1923.

2
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senindustrie fiir erloschen erklart. Das Schiirfgebiet mit einer Flache von 

104 Hektar schloB die Ringmauer auf dem Bremerberg mit besonders reichen 

Erzvorkommen in deren unmittelbarer Nahe ein. Nach den Angaben eines 

Besichtigungsprotokolls vom 27. Marz 1857 lagen die Hauptaufschliisse „In der 

Kaulwies“ und „Im Haferstiibel“. Die Flurbezeichnung ,,Kaulwies“ diirfte auf 

grubenfbrmige Vertiefungen als Spuren alterer, vielleicht vorhistorischer Erz- 

gewinnung schlieBen lassen. Bei den abbauwiirdigen Vorkommen handelt es 

sich um Spharosiderit, der in Lagen von 1—8 Zoll Starke zwischen den hier 

anstehenden Schiefertonschichten auftritt. Die Gewinnung des Eisensteines, 

der bis zu einer Tiefe von 3 m ansteht, konnte im Tagebau gewonnen werden. 

A. Reitenbach macht in seinem Manuskript noch auf eine weitere wichtige 

Quelle aufmerksam. In einer undatierten Handschrift aus der Zeit um 1800 

wird die Ringmauer als ein aus der Nahe in die Hbhe aufsteigender blauer 

Wackenfels beschrieben, auf dessen Randspitze sich „ein ziemlich geraumiges 

Gebaude“ befand, das ein mit Wackensteinen iiberworfener Wall und Graben 

umfaBte.

Nbrdlich des Walles befanden sich damals heidnische Begrabnishugel, die 

heute verschwunden sind. Die Schlacken auf dem Steinwall fiihrt der Schrei

ber des Bericht.es —■ es ist nach Ansicht von Reitenbach der Kirner Archivar 

Schott — auf zusammengeschmolzenen Hausrat zuriick, und zwar aus der Zeit 

des ersten Durchzuges der salischen Franken, die das Bollwerk in Brand 

steckten.

Die geologische Situation

In Erganzung zu den vorangegangenen Ausfiihrungen wird ein Blick auf die 

erdgeschichtlichen Verhaltnisse dazu beitragen, die Zusammenhange zwischen 

dem archaologischen Befund und den brtlichen Naturgegebenheiten besser zu 

verstehen. Herrn Regierungsdirektor Atzbach bin ich fiir freundliche Beratung 

und fiir Uberlassung einer Vorlage zur geologischen Karte (Abb. 1) zu groBem 

Dank verpflichtet.

Drei Felskbpfe begleiten das linke Naheufer zwischen Fischbach und Kirn- 

sulzbach. Der machtigste setzt am Spitzweg bstlich Fischbach an und bildet 

ein langgestrecktes Massiv bis zum Distrikt SchlbBchen. Der mittlere Kopf, 

unser Bremerberg, wird im groBen Bogen von der Nahe umflossen. Der klein- 

ste, wegen seiner herausragenden Felszacken Spitzfels genannt, tragt auf dem 

hbchsten Punkt ein weithin sichtbares Kreuz. Die drei massiven Bergkegel be- 

stehen aus Basalt-Melaphyr permischer Herkunft.

AufschluBreich und lagebestimmend fiir den Bau der Hbhenbefestigung am 

Bremerberg ist die Verteilung folgender erdgeschichtlicher Elemente. Von 

zwei Verwerfungszonen im Norden und Siiden begrenzt, legen sich zwei 

schmale Bander der Tholeyer und Sbterner Schichten halbbogenfbrmig um 

den Nordrand des Melaphyrkegels, dessen Gehangeschutt sich aus den Ge- 

steinsarten der genannten Unterabschnitte des Rotliegenden zusammensetzt. 

Nbrdlich des Bremerberges breitet sich eine Zone mit sandigen, von Gerbllen 

bis zu erheblicher GrbBe durchsetzten Ablagerungen der Sbterner Stufe aus.

Bericht.es
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Dies ist der alteste Abschnitt des oberen Rotliegenden mit der Hauptausbruchs- 

phase der Eruptivgesteine. Die weiBgelben bis graugelben Sande der Tholeyer 

Schichten sind eisenschiissig. Wichtig in diesem Bereich sind ferner die in 

Schiefertonschichten anstehenden Spharosiderite und Nieren von Toneisenstein. 

Die breite, bis an den Ortsrand von Kirnsulzbach reichende Zone mit eisen- 

haltigen Ablagerungen der altesten Lebacher und Kuseler Schichten bildet die 

Voraussetzung fur die Verleihung von Eisenschiirfrechten im vorigen Jahr- 

hundert.

Die Ausgrabungen 1972

Der Schlackenwall von Kirnsulzbach wurde deswegen mit Bedacht in das 

Ausgrabungsprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft einbezogen, 

weil er als Typ ziemlich aus dem Rahmen fallt und weil seine topographischen 

Gegebenheiten keinerlei auBeren Datierungshinweise vermitteln. Die Ausgra

bungen fanden bei zunachst ziemlich feuchtem Spatsommerwetter, dann bei 

zunehmend trockener Herbstwitterung in der Zeit vom 1. September bis 

Mitte November 1972 statt. Die zustandige Revierfbrsterei in Kirn und der 

Biirgermeister von Kirnsulzbach hatten ihre Zustimmung erteilt. Die Arbei- 

ten wurden teils mit museumseigenen Facharbeitern, teils mit den englischen 

Studenten David Batchelor und Mike Smith und schlieBlich mit zwei Rentnern 

aus Kirnsulzbach, den Herren Pipperger und Schulz, durchgefiihrt. Die Lei- 

tung hatte der Unterzeichnete, er wurde gelegentlich durch Herrn Karl-Heinz 

Koch unterstiitzt. Durch den Einsatz der museumseigenen Fachkrafte, der Her

ren Eisenberg, Rauen, Monzert und Becker wurden die Gelandearbeiten we- 

sentlich gefordert. Vor Anlage der Suchgraben und Wallschnitte waren mehr- 

tagige RodungsmaBnahmen erforderlich, da sowohl die Zugangswege als auch 

der gesamte Wallbereich und das Burginnengelande durch Buschwerk, Ge- 

striipp und Ginster urwaldartig zugewachsen war.

Die Wallschnitte

Wie aus dem Bericht des Birkenfelder Heimatvereins hervorgeht, erfolgten 

die Untersuchungen des Jahres 1892 an zwei Stellen, und zwar etwa in der 

Mitte und im Ostteil des Walles. Nach dem heutigen Zustand der Wallkrone zu 

urteilen, miissen jedoch seitdem auch an verschiedenen anderen Stellen Son- 

dierungen oder wilde Grabungen stattgefunden haben, denn es zeigen sich 

mehrfach breite Locher und trichterformige Gruben mit weit herumgestreuten 

Steinen. Uber diese wilden Grabereien ist nirgends etwas zu Papier gebracht, 

sie haben leider viel von der bestehenden Substanz vernichtet. Deshalb muB- 

ten fur die Anlage neuer systematischer Wallschnitte moglichst unberiihrte 

Stellen ausgesucht werden, um einen ungestorten Befund sicherzustellen.

Wallschnitt I (Abb. 2 und 3) hat eine Breite von 2 m, die jedoch nach 

der Tiefe nur etwa zur Halfte voll ausgenutzt wurde. Zahlreiche Baumwur- 

zeln lieBen es ratsam erscheinen, nur in der norddstlichen Halfte bis zum ge- 

wachsenen Boden vorzustoBen. Daher ist nur an dieser NO-Seite des Schnittes 

das durchgehende Profil aufgezeichnet worden. Die Lange des Schnittes mit

2*
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31 m zeigt die durch natfirliche Verhaltnisse bedingte Sohlbreite des Wehr- 

baues. Wenden wir uns zuerst dem auf der Krone des Walles angelegten 

ersten Planum zu (Abb. 3). Nach Abraumung der oberen Versturzlagen ergab 

sich in 0,5 m unter der Wallkrone im ersten Planum eine Packung aus gelben 

Sandsteinblocken von vorwiegend oblonger Form, die an der Innen- und 

AuBenfront in systematischer Reihe angeordnet, zwischen diesen beiden Be- 

grenzungsreihen etwas unregelmaBiger durcheinander lagen. Jedoch bestand 

auch die innere Fiillung aus gleichgroBen Sandsteinblocken mit nur verein- 

zelt dazwischengeratenen Quarzitstiicken. Der Abstand zwischen der auBeren 

und inneren Sandsteinreihe und mithin die Breite der Packung betrug 

3,5—3,6 m (Abb. 3, Profit und Planum). In dieser RegelmaBigkeit und gewoll- 

ten Anordnung gibt sich diese Steinpackung als Fundierung einer auf der 

Wallkrone befindlichen Trockenmauer zu erkennen, deren Aufgehendes aus 

anderem Material errichtet war. Dies ergibt die Verteilung von kleineren Mela- 

phyrbrocken, die als Versturzhalde beiderseits des Sandsteinfundamentes die 

Wallboschungen bedecken, und zwar im Fall der steilen AuBenboschung in et

was geringerem AusmaB (die meisten Steine sind hier ganz in die Tiefe ge- 

stfirzt) und an der sanfter geneigten Innenseite in breitem, geschlossenem Ver

band. Zu den verschiedenen Baumaterialien ist zu sagen, daB der rotliche Me- 

laphyr an Ort und Stelle gebrochen worden ist, wahrend die Sandsteinblocke 

aus der etwa 150 m nordlich der Ringmauer entfernten Bergkuppe herange- 

holt werden muBten.

Die Richtigkeit der Annahme des aus Sandsteinblocken gebildeten Trok- 

kenmauerfundamentes, das ja auch von Back beobachtet wurde, ist durch den 

Befund im Planum 2 bestatigt worden, das 0,9 m unter der Wallkrone an- 

gelegt wurde (Abb. 3). Hier stellten sich ziemlich genau unter den AuBenkan- 

ten der Sandsteinpackung und etwa in deren Mitte je drei aufeinander aus- 

gerichtete Standspuren von Holzpfosten ein, die das Innengertist der Trok- 

kenmauer gebildet haben. Die bis in den anstehenden Fels hinabreichenden und 

in diesem noch etwas eingetieften Pfostengruben von 0,2 bis 0,3 m Durchmesser 

zeichneten sich gegeniiber dem sonstigen hellgelben bis weiBlichgrauen Erdreich 

durch leicht humushaltigen graubraunen Fiillboden aus, in dessen Kern bei 

den AuBenpfosten Anreicherungen von Holzkohlesplittern und intensiver 

Schwarzfarbung der verbrannten Holzpfosten jeden Zweifel behoben. Da 

Spuren von verbranntem Holz bei den Innenpfosten fehlten, wird man an- 

nehmen durfen, daB der Brand die innere Mauer nicht erreicht hat. Die an der 

AuBenfront stehenden Pfosten a und d haben einen Abstand von 1,2 m vonein- 

ander, sie sitzen hart an der Kante des zum Graben abfallenden Felshanges. 

Der Abstand von der auBeren Pfostenreihe zur mittleren betragt 1,3 m, die 

gleiche Entfernung miBt man von der mittleren Reihe zur Innenseite der 

Mauer. Gehen wir zur Betrachtung des Wallprofils (Abb. 3, Ostprofil Wall- 

schnitt I) fiber, so fallt zunachst auf, daB die Pfostenverteilung nicht genau mit 

den soeben beschriebenen Verhaltnissen im Planum 2 ubereinstimmt. Zwar 

kommt das Felsloch ffir den Pfosten a in die AuBenlinie des Pfostengerfistes zu 

liegen. In der Mitte und an der Innenseite ergeben sich jedoch nicht unbe- 

trachtliche Verschiebungen, ffir die sich aus dem Befund schwer eine Erkla- 

rung finden laBt. Wahrscheinlich hat es hier neben den beschriebenen Pfosten



Der eisenzeitliche Schlackenwall auf dem Bremerberg 21

Ab
b.

 3
 B

re
me

rb
er

g 
be

i 
Ki

rn
su

lz
ba

ch
, 

Wa
ll

sc
hn

it
te

 I
 u

nd
 I

I



22 Reinhard Schindler

b und c weitere Stiitzpfeiler gegeben. In diesem Mittelteil des Profils fallt auch 

auf, dab nur einige von den Sandsteinblocken des Trockenmauerfundamentes 

im Profil sichtbar werden, die 0,4 m uber dem anstehenden Fels eine Hori

zontale bilden. Dies hangt jedoch mit der Zufalligkeit des Profilschnittes und 

mit der Tatsache zusammen, dab sich viele Steine in dem weichen, von Wur- 

zelwerk durchsetzten Fiillboden nicht in der senkrechten Profilwand fest- 

halten lieben. In der Flache bildeten sie einen geschlossenen Block von uber- 

einander geschichteten Steinen (vgl. noch einmal Profil und Planum, Abb. 3). 

An der Wallinnenseite ist der Befund im ubrigen einfach und leicht uberschau- 

bar. Der anstehende Fels ist unmittelbar hinter der riickwartigen Eintiefung 

fur den inneren Mauergeriistpfosten um etwa 0,6 m abgestuft, um dann in 

gleichmabiger Neigung hangabwarts zu gleiten. Die kantig abgebrockelte Fels- 

oberflache ist von einer unterschiedlich dicken Lage rotlich-gelben, sandig- 

lehmigen, ziemlich harten Bodens bedeckt. Dariiber folgt die mit verstiirzten 

Mauersteinen vermischte, teils grau, teils graubraun gefarbte Deckschicht des 

Walles.

Ahnlich verhalt es sich an der Wallaubenseite, jedoch mit dem Unterschied, 

dab 5 m abwarts — gemessen vom Scheitelpunkt des Walles — der anstehende 

Fels plbtzlich in einer Neigung von nahezu 45 Grad in die Tiefe geht. Zwischen 

der Grabensohle und dem Fels an der Mauerkrone besteht im Abstand von 9 m 

eine Hohendifferenz von 4,5 m. Von der heutigen Oberflache gemessen, redu- 

ziert sich diese Differenz — von der Grabensenke bis zur Wallkrone gemes

sen — auf etwa 4 m. Die Steilheit der auberen Wallboschung bringt es mit 

sich, dab die Versturzmassen der Trockenmauer im steilsten Abschnitt nur 

eine ganz diinne, knapp 0,3 m starke Deckschicht bilden, wahrend sie sonst bis 

zu 0,8 m aufgeschichtet liegen. Die ganz steinfreie Deckzone zwischen den Me- 

terpunkten 15,5 und 17 ist auf besonders starken Baumbewuchs in diesem Ab

schnitt zuriickzufuhren. Hier hat sich das unablassig arbeitende Wurzelwerk 

gegen die locker geschichteten Steine durchgekampft und diese verdrangt. In 

Grabennahe verstarkt sich sodann die Steinhalde, um am tiefsten Punkt 

(etwa bei Meter 12,5) der Grabensenke langsam auszulaufen. In der humosen, 

dunkelgrau bis dunkelbraun gefarbten Fiillung des etwa 4 m breiten Grabens 

beobachten wir zwei verschiedene Fiillungsarten. Die obere, dunkel gehal- 

tene Halfte ist von grbberen, die untere braune von kleinen Melaphyrbrocken 

durchsetzt. Fest konturierte Trennungslinien zwischen den beiden Einfullun- 

gen sind nicht vorhanden. Die mit groben Brocken durchsetzte obere Halfte 

kann erst in die Tiefe gelangt sein, als die Mauer zerstort wurde. Unter Be- 

riicksichtigung der verschiedensten Umstande wird man den Befund jedoch 

dahin interpretieren durfen, dab die Auffiillung des Grabens in einem Zuge 

erfolgte. Es ware sonst der mit dem Grabenaushub aufgetragene Vorwall 

sinnlos gewesen. Der 5 m breite Vorwall ist an seiner Aubenbbschung mit 

Steinschrott und gemischtem Boden bedeckt.

Wallschnitt II (Abb. 2 und 3) wurde nur auf eine Lange von ca. 6 m 

quer uber der Wallkrone angelegt, er ist 15 m in westlicher Richtung (Abb. 2) 

von Schnitt I entfernt. Der anstehende Fels stobt hier im Scheitelpunkt bis 

dicht an die Oberflache des mit einer Grasnarbe bedeckten Walles, es fehlt 

hier die iibliche Deckschicht von bemoosten oder kahlen Steinen. Diese finden



Der eisenzeitliche Schlackenwall auf dem Bremerberg 23

sich in iiblicher Menge nur am AuBenhang, nicht jedoch auf der Wallkrone 

und auf der Innenseite. Im ersten Planum, das in leichter, der Oberkante 

des Walles angepaBter Krummung in 0,2 bis 0,5 m Tiefe gebildet wurde, zeigte 

sich — entsprechend den Beobachtungen an der Oberflache — an der dem 

Innenraum der Anlage zugewandten Seite iiberwiegend der kahle, rotlich- 

braune Melaphyr mit seinen typischen, kristallinen Bruchflachen, die auf 

kiinstliche Abschrotung schlieBen lieBen. Nur im nordwestlichen, nach auBen 

gerichteten Drittel des Planums trat, wie im Schnitt I, eine Anhaufung von 

groBen und mittleren Sandsteinbrocken in Versturzlage auf, zwischen denen 

vereinzelt Melaphyrbrocken verstreut lagen. Diese auf den ersten Blick — 

und nach den Beobachtungen im Schnitt I — unerwartete Situation klarte 

sich im Planum 2 auf, das an der WallauBenseite um 0,4 bis 0,5 m tiefer ab- 

gearbeitet wurde (Abb. 3). Schon beim flachenmaBigen Abtragen markierten 

sich die Standspuren von drei Pfosten, zunachst in Form von annahernd 

kreisrunden 0,3—0,4 m im Durchmesser messenden Flecken mit humoser 

Erde, die sich gegen den hellgelben bis hellbraunen, umgebenden Boden deut- 

lich abzeichneten. In ihrer Mitte traten von einer bestimmten Tiefe ab Holz- 

kohlesplitter auf, die beim Tieferschiirfen jedoch wieder verschwanden. Die 

humose Fiillerde reichte hinab bis auf den gewachsenen Fels, in den bei zwei 

der Pfostenstellungen 0,2 m tiefe Gruben eingearbeitet waren, Grube b mit 

annahernd dreieckigem GrundriB und 0,4 X 0,25 m messend, Grube c kreis- 

rund mit 0,4 m Durchmesser. Pfosten a war auf den treppenartig abgestuften 

Absatz (vgl. Profit Abb. 3) aufgesetzt. Dieser kiinstliche Absatz hat an dieser 

Stelle die beachtliche Hohe von 0,45 m, er setzt sich in niedrigerer Form an 

der Innenlinie der beiden anderen Pfosten fort und markiert auf sichtbare 

Weise die durch Steinlagen in diesem Schnitt (im Vergleich zu Wallschnitt I) 

nicht unterstrichene Linie der vorderen Mauerfront. Allen Bemiihungen zum 

Trotz gelang es nicht, die Standspuren der mittleren und rfickwartigen Pfo- 

stenreihe des Mauergeriistes nachzuweisen. Sie war offenbar ohne gruben- 

artige Eintiefungen auf den nackten Fels gestellt.

Wallschnitt III wurde auf dem westlichen Felskopf angelegt (zur 

Lage s. Abb. 2). Der mit einer diinnen Grasdecke bewachsene, bis an die Ober

flache anstehende Melaphyr zeigte hier nirgends Spuren, die Riickschliisse auf 

die Art des Mauerbaues erlauben. Es fehlten sowohl die Steinmassen des 

Mauerversturzes als auch Standspuren eines hblzernen Mauergeriistes. Die 

Gelandesituation ist bei alter Steilheit der Felskuppe so beschaffen, daB man 

auf irgendeine schiitzende Brustwehr an dieser Stelle auf keinen Fall hat 

verzichten konnen. Wie sie ausgesehen hat, wissen wir nicht. Vielleicht war sie 

in einfacher Form auf den Fels aufgesetzt.

Wallschnitt IVa (Abb. 2 u. 4) liegt im unteren Drittel der auslaufen- 

den Steinhalde am Westende des Abschnittswalles. Da hier wegen des nach 

drei Seiten abfallenden Berghanges die Versturzhalde der Trockenmauer 

ziemlich genau in deren Streichrichtung liegt, ergaben sich gewisse Aus- 

sichten, hier noch primare Teile der untersten Trockenmauerlagen zu erfassen, 

vielleicht in etwas hoher erhaltenem Verbund als im Schnitt I. Die Hoffnung 

erwies sich jedoch als triigerisch, denn bei der schragen Hanglage war durch 

Schub und Druck auch hier das Material vollig durcheinander geraten.



24 Reinhard Schindler

Abb. 4 Bremerberg bei Kirnsulzbach, Wallschnitte IV a, c und V

Immerhin gaben die Anhaufung machtiger Sandsteinblocke (Abb. 4) vor allem 

an der AuBenkante sowie einige entsprechende Materialien an der Innenseite 

und schlieBlich die auffallend hellgelbe, ja meist weiBlich-gelbe, einheitliche 

Fiillung zwischen den beiden Sandstein-Blockreihen (bei Meter 1 und 4) das 

System des Mauerbaues und vor allem die auch hier mit uber 3 m gemesssene 

Breite der Anlage ausreichend zu erkennen. Bei der erwahnten hellen Full- 

erde zwischen den Mauerschalen fiel die Beimengung mit teils recht groBen, 

gelblichen, oftmals ganz weiBen, grobkbrnigen Sandsteinen auf. Diese Fiillerde
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stammt aus dem erwahnten AufschluB nordlich des Bremerberges, ist also mit 

ziemlich groBer Miihe zum Mauerbau herangeschafft worden.

Zum Wallprofil IVa bleibt zu sagen, daB dicht fiber dem anstehenden 

Fels in Nahe der vorderen Mauerschale die Verfarbung eines horizontal ver- 

legten Holzbalkens beobachtet wurde als einziger Beweis fur eine Querver- 

ankerung zwischen zwei Standerreihen des aufgehenden Holzgeriistes (zwi- 

schen Meterpunkt 1,5 und 2,3, Abb. 4). Nachzutragen bleibt ferner bei diesem 

Profit der auffallige Unterschied in der Bodenfarbung zwischen der soeben 

beschriebenen hellgelb-sandigen Mauerinnenfullung und dem humosbraunen 

Erdreich zwischen den verstiitzten Mauersteinen an der Mauerinnenseite. 

Die Gelandesituation und die Schwierigkeiten bei der Bewaltigung anfallender 

Stein- und Bodenmassen lieBen es geraten erscheinen, einer weiteren Klarung 

des Geriistbaues der Mauer an dieser Stelle nicht weiter nachzugehen.

Es eriibrigt sich ein Hinweis auf die hier besonders zahlreich an der Ober- 

flache und im Wallschnitt vorgefundenen Schlackensteine, wenn nicht einige 

von ihnen durch ihren Schmelzofencharakter unsere besondere Aufmerksam- 

keit erregt hatten, unter ihnen bizarre Formen mit offenbar nicht unbe- 

trachtlichem Eisengehalt. Diese Stiicke verdanken ihre Entstehung dem durch 

Braunfarbung erkennbaren Erzgehalt jener hellen, grobkornigen Sandstein- 

brocken, die vorwiegend fur die Innenfiillung der Trockenmauer Verwen- 

dung gefunden hatten. Wer sie in der Hand halt, braucht sich nicht daruber 

zu wundern, daB man sie mit altertiimlichen Erzverhiittungsanlagen in Ver

bindung bringen wollte. Die Hitzegrade des verbrennenden Holzgeriistes und 

einer vielleicht auf der Mauerkrone befindlichen Holzpalisade, die solch bizarre 

Steinschlacken hervorbrachten, miissen erheblich gewesen sein.

Wallschnitt IVb am Tor (zur Lage vgl. Abb. 2), begonnen mit einem 

kreuzformigen Suchgraben, der sich zu einem Flachenschnitt ausdehnte, 

wurde ohne Hoffnung auf Erfolg angelegt. Die schrage Hanglage mit einer 

nur geringfiigigen Einsattelung zwischen dem auslaufenden Felskopf und der 

nach Westen abfallenden Steinhalde machten giinstige Erhaltungsbedingungen 

alter Baubefunde unwahrscheinlich. Das Ergebnis war nichtsdestoweniger 

schon allein deswegen zufriedenstellend, weil die von K.-H. Koch bei den Ver- 

messungsarbeiten ausgesprochene Vermutung, daB sich nur an dieser Stelle 

der alte Toreingang befunden haben konne, vollauf bestatigt wurde.

In den zwei kreuzfbrmig angelegten Suchgraben A—B, C—E (Abb. 5) 

deutete zunachst nichts auf einen auBergewohnlichen Befund. Verstiirztes 

Steinmaterial trat nur in geringem Umfang auf. Der an der Ostseite des 

Schnittes A—B (Abb. 6) beobachtete, steil abgeschrotete Fels schien die 

kiinstlich geschaffene Existenz eines Tordurchlasses ebenso anzudeuten, wie 

ein kleiner Mauerrest im entgegengesetzten Teil dieses Schnittes (vgl. Abb. 6, 

Profil A—B bei Meter 4—5). Verkohlte Holzbalken in Horizontallage, die 

sodann von einer bestimmten Tiefe ab sowohl im Suchgraben A—B wie auch 

E—F (Abb. 5) zum Vorschein kamen, fiihrten naher an das Ziel heran.

In den etappenweisen und unter Schwierigkeiten zur Flache erweiterten 

Suchschnitten zeichnete sich folgender Befund ab (Abb. 5). In einem an den
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Abb. 5 Bremerberg bei Kirnsulzbach, Torplanum

Aufienrandern durch rotlichgelbe Sandfiillung umgrenzten, etwa 3X5 m 

grofien Viereck. das dem schragen Verlauf der ostlichen Felskante entspre- 

chend etwas stumpfwinkelig zum eigentlichen Mauerverlauf orientiert ist, 

lagen im vielfarbig abschattierten grauen, gelben und rotlichbraunen Boden 

mehrere, bis zu 20 cm breite, verkohlte Holzbohlen, vereinzelt noch bis zu 

6 cm dick. Sie lagen iiberwiegend parallel zur Schmalseite des Vierecks. Nur
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Abb. 6 Bremerberg bei Kirnsulzbach, Profile im Torplanum

eines der verkohlten Holzer etwa in der Mitte der Flache lag rechtwinkelig 

zu dieser Hauptrichtung und iiberkreuz mit zwei anderen Bohlen. Der Boden 

zwischen den Holzkohlen hatte estrichartigen Charakter. Wo er nicht durch 

Brandeinwirkung dunkelgrau verandert war, zeigte er sich gelblichgrau, 

lehmig und war mit feinem Steinsplitt versetzt. Das 3X5 m groBe Viereck



28 Reinhard Schindler

war von einer 0,3 bis 0,4 m breiten, grabenartigen Rinne eingegrenzt (s. Pla

num und Profile Abb. 5 u. 6), die an der ostlichen Langs- und nordlichen 

Schmalseite mit rotlichgelbem und braunem, grobem Sand gefiillt war und 

sich sehr markant von der Farbung der Innenflache abhob. An der AuBen- 

kante der ostlichen Rinne sowie an der Innenseite der nordlichen Rinne hob 

sich der sehr markante Zug je eines verkohlten Bohlholzes ab. Am Rand der 

westlichen Grabenrinne hingegen wurden die Uberreste einer sorgfaltig ge- 

setzten Trockenmauer sichtbar. Dieser Refund laBt die Annahme einer kasten- 

fbrmig gezimmerten Torkammer zu, die an der zum Fels hin gerichteten Seite 

mit Hilfe einer aufgehenden Bohlwand ansetzte und auf der gegenuberliegen- 

den Seite auf der Querwange der Abschnittsmauer ruhte. Die in der Flache des 

Vierecks vorgefundenen, breiten Bohlhblzer diirften von der Decke der 

Torgasse stammen. Sie sind bei Zerstbrung der Anlage brennend auf den 

Boden der Gasse gefallen, von Versturzmassen zugedeckt worden und unter 

LuftabschluB verkohlt. Diesem Vorgang verdanken wir eine so gute Erhaltung 

der Holzsubstanz, daB eine dendrochronologische Datierung der Toranlage 

moglich ist. Uber das Ergebnis berichtet E. Hollstein gesondert in diesem 

Band.

Wallschnitt IVc (zur Lage vgl. Abb. 2) gait der Klarung des Tor- 

zuganges, der wegen steiler Hanglage und infolge starker Einengung durch 

den Gehangeschutt des AuBenwalles oberflachig nur als schmaler Steg sicht

bar wird und kaum die Breite eines Trampelpfades aufweist. Da dieser Zu- 

gang bis zu 10—12 m vor dem Tor durch eine den Steilhang hinabgesturzte 

seitliche Schutzmauer abgesichert zu sein schien, wurden die Verhaltnisse 

durch diesen Schnitt sondiert.

Der rechtwinkelig zum Torzugang angelegte Schnitt wurde, wie stets, 

bis auf den gewachsenen Fels hinunter abgetrieben, was in diesem Faile keiner 

besonderen Miihe wert war, da die dariiberliegenden Deckschichten minimal 

waren (Abb. 4). Das Nord-Profil im Schnitt IV c zeigt am FuBe der steil an- 

steigenden Felskuppe (zwischen Meter 3,5 und 6) mit bis zu 0,8 m Gehange

schutt den starksten Bodenauftrag uber der Felsoberflache. Zwischen Meter 

1,8 und 4,5 ist der Streifen des ehemaligen Torzugangweges anzunehmen. 

Hier ist der Fels am flachsten geneigt und an seiner Oberflache zur besseren 

Begehbarkeit ein wenig egalisiert worden. Spuren kiinstlicher Abarbeitung 

zeigt der Fels sodann dicht hinter dem Absatz bei Meter 0,8. Dicht dariiber 

sind im Profil zwischen Meter 1,1 und 1,8 die Reste einer schmalen Trocken

mauer sichtbar, von der geringe Teile hangaufwarts abgekippt sind (bis 

etwa Meter 2,8), wahrend der Rest den Hang hinabgerutscht sein diirfte, wo

ven die Steine an der Oberflache des unterhalb liegenden Hanges Zeugnis 

ablegen. Herr Koch beobachtete eine diinne Schicht mit Einsprengseln teils rot 

gegliihten Sandsteinschrotts zwischen Meter 3 und 4,3 ca. 0,15 m liber dem 

gewachsenen Fels, die als Laufschicht im Zufahrtsweg gedeutet werden kann.

Weitere Suchschnitte

Die Steinhalde der siidwestlichen Torflankenschutzmauer endet ziemlich 

unmotiviert an einer Stelle, an der die steil aufragende Melaphyrschwelle in 

einen Gelandeabschnitt mit maBigerem Gefalle iiberleitet. Hier ware ein Ein-
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dringen in den Burgbezirk ohne das Vorhandensein eines kiinstlichen Hin- 

dernisses ohne weiteres mbglich gewesen. Spuren eines solchen Hindernisses 

in Form eines Randwalles oder einer verstiirzten Randmauer entlang der 

Hangkante waren nicht zu beobachten, wenn man von sporadisch verteilten 

Steinanhaufungen unterhalb der Hangkante absieht. Die Frage des Vorhan- 

denseins einer Randbewehrung im stidwestlichen Burgabschnitt wurde durch 

die beiden Schnitte V und VI geklart.

SchnittV (Abb. 2 u. 4), 11 m lang und knapp 1 m breit, zeigte im oberen 

Bereich zunachst nichts Verdachtiges. Die hangwartige Verlangerung brachte 

jedoch unterhalb der Hangkante deutliche Spuren einer verstiirzten, aus Holz 

und Steinen gefugten Randmauer, wobei als Hauptbeweis wiederum grbBere, 

am Ort nicht anstehende Sandsteinblocke dienten, die als Fundierung der im 

Aufgehenden aus Melaphyrbrocken errichteten Mauer zu erwahnen sind. 

Diese durch ihre GrbBe und gelbe, grobkbrnige Konsistenz auffallenden Steine 

sind auf den Abschnitt zwischen Meter 3 und 4,5 konzentriert. Im gleichen 

Abschnitt erkennt man im Profil Anreicherungen von schwarzem Erdreich 

und Holzkohlestiicken. Bei Meter 3,2 bis 3,4 ist eine muldenfbrmige Grube 

in den felsigen Untergrund eingetieft. Eine etwas starkere Eintiefung fand 

sich im Gegenprofil bei Meter 6,2. Wenn es sich hierbei -—- was nicht be- 

zweifelt werden kann ■—- um Eintiefungen fur die Pfosten des auBeren 

Mauergeriistes handelt, hatte man den Abstand der mit 3 m zu veranschla- 

genden Mauerbreite gesichert, ein MaB, das auch den Mauerbreiten im Wall- 

schnitt I ungefahr entspricht. Dies wird gestiitzt durch die Konzentration der 

Branderde und der Verteilung von Schlackensteinen, die in dem Zwischen- 

raum zwischen den beiden Pfostenstellungen besonders angehauft sind. Der 

hohe Grad der Verschlackung entspricht den Befunden im Schnitt IVa (unter

halb des Tores). Von Wichtigkeit ist vielleicht noch die Beobachtung, daB 

die Felsoberflache zwischen Meter 3 und 8 Spuren kunstlicher Abarbeitung 

aufweist. Ein hellgrauer, kriimeliger Boden, der sonst nirgends zu beobachten 

ist und kiinstlich aufgetragen zu sein scheint, bildet die Auflage des violett- 

braunen Felsgesteins. Uber der grauen, mit Melaphyrbrocken durchsetzten 

Zwischenschicht befindet sich brbckeliger Melaphyrschrott, eine offensicht- 

lich ebenfalls kiinstlich entstandene, bis zu 10 m breite Zone. Das dariiber lie- 

gende, mit verschlackten Steinen durchsetzte Erdreich gehort zu den Ver- 

sturzmassen der zusammengebrochenen Mauer, von der das meiste Material 

den steilen Hang hinabgestiirzt und so weit verstreut ist, daB es oberflachlich 

nicht in dem MaBe mehr in Erscheinung tritt, wie es wiinschenswert ware.

Im Schnitt VI (zur Lage s. Abb. 2), 5 m lang und knapp 1 m breit, 

am Ubergang zum Siidhang der Bergkuppe, waren die Befunde nicht so 

eindeutig wie im Schnitt V. Das mag an dem steileren Winkel liegen, mit dem 

der Berghang hier zu Tai fallt. Trotzdem reichten die Indizien fiir die Er- 

kennung einer Fortsetzung der Randmauer bis zu dieser Stelle aus. Sie besteht 

aus nicht bodenstandigen Sandsteinblocken, Holz- und Brandspuren und der 

kiinstlich abgearbeiteten Felsoberflache. Bei giinstigerer Jahreszeit ware der 

Schnitt erweitert worden. Man wird dies bei Gelegenheit nachholen miissen, 

um den Nachweis von Pfostengruben und der auch hier sicher nicht fehlen- 

den Schlackensteine zu erbringen.
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Die Randmauer wird siidlich des Schnittes VI, vermutlich im Schnitt- 

punkt des Mauerverlaufs mit der 320 m Isohypse ihr baldiges Ende gefunden 

haben, denn an der zum Nahetal gelegenen, sehr steil abfallenden Bergseite 

diirfte sich die Mauer eriibrigt haben, wie man auch aus dem Ergebnis des 

Grabungsschnittes VIII ersehen kann. Bei der Gelandebeschreibung war von 

den vier sich iiberlappenden Erdterrassen die Rede, die im Westen und Siiden 

des Burgberges eine Art Begrenzung des Burginneren anzudeuten scheinen. 

Von diesen vier Terrassen ist auf Grund der Ergebnisse in den Schnitten V 

und VI nur die siidwestliche mit der eisenzeitlichen Befestigung in Zusammen- 

hang zu sehen. Es ist die auslaufende Fortsetzung des groBen Steinwalles.

Die nachstfolgende Terrasse, die mit der 327,5-Meter-Isohypse beginnend 

im sanften Bogen nach Osten schwingt und kurz vor der 335-Meter-Isohypse 

endet, hatte nach den topographischen Gegebenheiten ebenfalls mit der Be

festigung in Verbindung stehen konnen. Dies wurde jedoch durch die beiden 

Terrassenschnitte VII und VIII nicht bestatigt.

Im S c h n i 11 VII (zur Lage s. Abb. 2) zeigte sich uber einem Felsabsatz 

die linsenformige, graugelbe Aufhohung des Terrassenwalles. Im Mittelteil der 

Bodenmasse wurden glasierte Scherben aus historischer Zeit gefunden. Man 

wird daraus schlieBen diirfen, daB die wallartige Bodenerhebung nichts mit 

der alten Befestigung zu tun hat. Vielmehr werden diese Erdrippen und auch 

weiter einwarts gelegene Terrassenabsatze mit neuzeitlicher Bodenbewirt- 

schaftung zusammenhangen. Nach Aussagen einheimischer Dorfbewohner 

wurde am sonnigen Siidhang des Bremerberges bis ins vorige Jahrhundert 

hinein angeblich Weinbau, nach Berichten anderer normaler Feldbau betrieben.

Bei S c h n i 11 VIII (zur Lage s. Abb. 2) bildet die heutige Oberflache 

knapp 1,5 m hinter der Randkante nur eine minimale Einsenkung von etwa 

15 cm. Unter der 0,15 bis 0,20 m starken Vegetationsdecke folgt unmittelbar 

der gewachsene Fels, der in gleichmaBiger Neigung bis zur nachsten Terras- 

senkante zum Burginneren hin ansteigt. Danach ist ein offenbar von Natur 

gebildeter Absatz im felsigen Untergrund vorhanden, der fast horizontal 

ausgebildet ist, um danach in den groBen Steilhang iiberzugehen. Die Diffe- 

renz zwischen der Kante des Felsabsatzes und dem Ende der Gelandestufe ist 

mit graugelbem Boden aufgefullt, dessen Oberkante den Neigungswinkel der 

nach dem Burginneren zu ansteigenden Felsoberkante fortsetzt. Dariiber folgt 

bis zur Humusdecke ein linsenformiger Auftrag von gelbsandigem Boden. 

Verfarbungen, die auf irgendeine Art holzerne oder steinerne Einbauten 

schlieBen lieBen, waren in dem 2 m breiten Schnitt nicht zu erkennen.

Flachenschnitte im Burginneren

Wie aus der einleitenden Gelandebeschreibung hervorging, bietet das vom 

Abschnittswall gesicherte Areal nur wenig bau- und siedlungsbegiinstigte 

Moglichkeiten. Die innere Burgflache hat im Ostteil ein Gefalle von 47 %, im 

Westteil ein durchschnittliches von 36%. Der Hang hinter dem Tor und dem 

auslaufenden westlichen Wallschenkel ist so schrag, daB nicht einmal die
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Fortsetzung des aus dem Tor ins Burginnere fiihrenden, sicher vorhanden 

gewesenen Weges oder Pfades zu erkennen ist.

Im Fl a c h ens chni 11 IX (zur Lage s. Abb. 2) finden sich dieselben 

Bodenverhaltnisse wie im Schnitt X. Die den Melaphyr tiberlagernde Verwitte- 

rungskruste bestand aus zementhartem, verkittetem rotem Boden lehmigen 

Charakters mit blauen Einsprengungen.

In einer geringen Vertiefung, die sich in keiner Weise durch veranderte 

Bodenfarbung auszeichnete, traten die ersten Topfscherben zutage. Wenige 

Zentimeter abseits der Scherbenlage wurde eine kleine Steinsetzung beobachtet, 

bei der es nicht ganz klar war, ob sie kiinstlicher oder natiirlicher Entstehung 

war. Eine weitere Scherbenansammlung wurde wenige Meter ostlich von dieser 

Stelle angetroffen. Es wurde sich gelohnt haben, diesen Fundvorkommen wei- 

ter nachzugehen, aber die sehr harten Bodenverhaltnisse und der Waldbewuchs 

machten es ratsam, davon Abstand zu nehmen. Der Hauptzweck, durch ein paar 

zeitbestimmende Funde die Anlage datieren zu kbnnen, war erreicht und 

daruber hinaus war durch dieses Fundvorkommen der Nachweis erbracht, dab 

auf den terrassenfbrmigen Absatzen mit geringfiigigen Spuren einer Burgbe- 

nutzung zu rechnen ist.

Flachenschnitt X zeichnete sich oberfiachlich durch eine groBere An- 

haufung unverbrannter Steine aus. Diese diirften als Lesesteine in der Zeit der 

ackerbaulichen Nutzung dort zusammengetragen worden sein. Die den Fels 

tiberdeckenden Bodenteile standen bis zu 0,5 m an und waren verhartet.

Flachenschnitt XI (Abb. 2) auf dem ersten Terrassenabsatz dicht hinter 

dem Wall blieb negativ. Hier stieBen wir unmittelbar unter der humosen Deck- 

schicht von 0,15—0,20 m auf den gewachsenen Fels, dessen Oberkante nur mit 

diinner Verwitterungskruste tiberzogen ist.

Es bleiben schlieBlich die Suchgraben XII und XIII zu erwahnen. 

Beide liegen unterhalb des inneren WallfuBes. Das Ergebnis entsprach etwa 

dem Suchschnitt XI. Unter dem diinnen Waldhumus folgte eine bis zu 20 cm 

starke Lage gelbbrauner Erde. Der uberall bald zutage tretende felsige 

Untergrund war stellenweise von brbckliggrauem, tuffartigem Gesteins- 

schrott uberlagert. Nirgends waren auch nur Andeutungen einer Kulturschicht 

vorhanden. Das starke Gefalle machte hier, wie bereits angedeutet, jeden Ver- 

such einer Bebauung unmbglich.

Die Funde

In einer braunen Erdschicht unter den Steinmassen des inneren Wallkbrpers 

von Schnitt I wurde der diinnwandige Scherb eines feingeschlammten Tonge- 

faBes gefunden. Unter den neun braunen, von etwa vier verschiedenen rauh- 

wandigen GefaBen stammenden Bruchstucken aus der Torgasse (Schnitt IV b) 

befand sich der Rand einer Schale mit eingezogener Miindung (Inv. 1972, 265, 

Abb. 7,2).

Die groBere Anzahl keramischer Funde lag, an zwei Stellen im Grabungs- 

schnitt IX auf einem der Podien verteilt, in der stark verharteten, rbtlichbraunen
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Verwitterungskruste, die in einer Starke von etwa 15 cm unmittelbar uber dem 

anstehenden Felsgestein lag und nach oben von einer nur ganz schwachen 

Humusdecke liberlagert war. Ein Teil der Scherben befand sich in einer kleinen 

Einsenkung der Felsoberflache, die randlich mit Steinen belegt war. Die Steine 

zeigten keine Feuer- oder Hitzeeinwirkung. Von einer Herdstelle kann kaum 

die Rede sein.

Unter diesen keramischen Resten finden sich Teile ernes groBen bauchigen 

GefaBes mit konischem Oberteil ohne Randlippe (Abb. 7,4)- Der gut geschlamm- 

te, graue Ton hat auffallend grobe Magerungsbestandteile, die vor allern dort 

sichtbar werden, wo der dunkelgraue, fein geschlammte Uberzug groBflachig 

abgesplittert ist. Der Rand eines weiteren, ahnlich geformten, kleineren Ge

faBes zeigt eine nur ganz schwach angedeutete Randlippe, die nach innen schrag 

abgestrichen ist (Abb. 7,7). Etwa zum gleichen Typ wiirde der Rand eines 

weitmundigen Topfes zu rechnen sein, dessen mehr zylindrischer Oberteil leicht 

eingeschwungen ist (Abb. 7,8). Das Teilstiick eines ungefahr ebenso geformten 

Topfes aus grauem Ton ist bis zum stark ausladenden Schulteransatz erhalten 

(Abb. 7,3). S-fbrmige bzw. leicht einschwingende Randbildung zeigen zwei 

sehr diinnwandige Becherscherben (Abb. 7,5 u. 6). Alle GefaBe haben eine glatt- 

gestrichene, tongrundige Oberflache. Si'e zeigen durchweg die weichen UmriB- 

linien der alteren Hunsriick-Eifel-Kultur (Inv. 1972, 267—268).

Als Oberflachenfund aus der Versturzhalde des inneren, siidlichen Abschnitts- 

walles bleibt anschlieBend die Halfte eines am Schaftloch durchgebrochenen 

Beiles aus Basaltlava zu nennen (Inv. 1972, 264). Das Stuck ist aus ortsgebun- 

denem, vulkanischem Gestein gefertigt und durfte den Erbauern der Burg als 

Arbeitsgerat gedient haben (Abb. 7,1).

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die Hohenburg von Kirnsulzbach ist auf dem langgestreckten Grat eines 

halbrunden, an der Ostseite von der Nahe umflossenen Melaphyrkegels er- 

richtet (Abb. 1). Ihr hbchster Funkt liegt mit 350,50 m annahernd 150 m liber 

der Sohle des Nahetals. Die Befestigung besteht aus einem 240 m langen, ziem- 

lich gradlinigen, mit verschlackten und unverschlackten Steinen bedeckten 

Hauptwall und dem davorliegenden, 5—6 m breiten Graben, dem ein aus Erde 

aufgeschiitteter, etwa 8 m breiter und ziemlich niedriger Vorwall angefiigt ist 

(vgl. Abb. 2 und Ostprofil von Schnitt I Abb. 3). Graben und Vorwall sind nur 

etwa 150 m lang. Sie beginnen in ziemlich undeutlicher Form an der Ostseite 

gleich oberhalb des trigonometrischen Hbhenpunktes 350,50 und enden an der 

Stelle, an der ein rezenter Waldweg den Wall durchschneidet. Eine Verlange- 

rung von Graben und Vorwall nach Westen erubrigt sich, weil hier ein steil 

und hoch aufragender Felskopf die Angriffsmoglichkeiten von Natur aus er- 

schwerte. Am auBeren Rande dieses Felskopfes zwischen den Grabungsschnitten 

III und IV (Abb. 2) fiihrte der antike Burgzugang entlang, der in das bei 

Schnitt IV b freigelegte Burgtor einmiindete.

Der gradlinig auf dem Felsriicken des Bremerberges befindliche 240 m lange 

und 15 m breite Abschnittswall enthalt im Kern die Spuren einer Pfosten-
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Abb. 7 Bremerberg bei Kirnsulzbach, Funde. 1 = 1:2, 2—8 = 1:4

schlitzmauer. Diese Spuren sind deswegen sehr gering, weil die Masse des 

Mauerwerks bei der Zerstdrung die beiderseitigen, steilen Boschungen hinab- 

gerollt ist. Das Holzgeriist basierte auf einer auberen, mittleren und riickwar-

3
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tigen Standerreihe. Die Standspuren fur die Pfosten waren in die Felsoberflache 

eingetieft, wie man dem Ost- und Westprofil von Schnitt I (Abb. 3) entnehmen 

kann. Diese Technik war jedoch offenbar nicht uberall iiblich. Im Wallschnitt II 

mussen die Pfosten der mittleren und riickwartigen Gerustreihe auf den kahlen 

Fels aufgesetzt worden sein. Fur die vordere Reihe schrotete man die Front- 

seite des Untergrundes stufenformig ab, setzte den Pfosten a auf den Boden der 

Stufe und legte fiir die Pfosten b und c noch zusatzliche, leichte Vertiefungen 

an. An diesem unterschiedlichen Verfahren wird deutlich, dab die Burgen- 

bauer vor Errichtung der Mauer den ungleichmabigen, felsigen Untergrund 

bearbeiten und ausgleichen mubten. Dies geschah vornehmlich an den durch 

Verwitterungseinwirkung locker gemachten Stellen des Felsgrates, an seiner 

Frontseite und in der Grabensenke. Das dabei gesammelte Gesteinsmaterial 

wurde fiir den Oberbau der Mauer verwandt.

Wegen des Totalversturzes konnten Beobachtungen uber die Technik des 

Maueroberbaues nicht gesammelt werden. Dab die unregelmabigen Bruch- 

flachen der Melaphyrbrocken kein besonders geeignetes Material fiir ein halt- 

bares Gefiige abgegeben haben, liegt auf der Hand. Dies wird der Grund dafiir 

gewesen sein, weshalb man in den untersten Lagen der Mauersetzung zum 

Zwecke der sicheren Fundierung Findlingsblocke aus der nordlichen Umgebung 

heranschleppte, wie sie schon Back bei seinen Grabungen 1891 beobachtete und 

wie auch wir sie in immer wieder vorkommender Regelmabigkeit bei alien 

Wallschnitten angetroffen haben. Sie sind auf den Zeichnungen (Abb. 3—4) 

im Gegensatz zu den schraffierten Melaphyrsteinen weib dargestellt. Die Mas- 

sierung der Sandsteinblocke in noch primarer Lagerung ist vor allem im 

Planum 1 des Wallschnitts I erkennbar (Abb. 3). Deutlich sind dort vor allem 

die vordere und riickwartige Linie der Mauersetzung erhalten, deren Breite mit 

3,5 m gemessen wird. Diese Mauerbreite wird auch im Wallschnitt IV a am 

Sudende des Walles deutlich. Es ist dies iibrigens die einzige Stelle, an der die 

Spur eines querliegenden Balkens erhalten war. Sie dient zum Beweis einer 

Querverankerung der Stander. Dab bei IV a keine Pfostenldcher angetroffen 

wurden, liegt an der durch die auberen Umstande erzwungenen Lage des 

Schnittes.

Das Tor liegt in dem leichten Gelandeabsatz zwischen dem Fub der be

sonders herausragenden Kuppe des Melaphyrgrates und dem Endabschnitt des 

sudlichen Steinwalles. Das 3 X 5 m grobe Kammertor 1st kastenformig kon- 

struiert. An den vier Ecken sind Stander in tief eingearbeitete Felslocher em- 

gesetzt. Die Lang- und Querseiten zwischen den Standern sind durch ein Rah- 

menwerk miteinander verbunden, das seinerseits in Felsgrabchen eingelassen 

ist. An der nach Siiden gerichteten Seite befindet sich anstelle des Felsgrab- 

chens ein stufenformiger Absatz, da das Gelande hier zu Tai geht. Die ver- 

kohlten Reste des Rahmenwerkes lassen an der Felsseite (Abb. 5 linke Seite) 

Aussparungen fiir aufgehende Holzer der mit Brettern ausgeschalten Tor- 

gassenwand frei. Uber dem hart gestampften Lehmbelag der Torgasse befanden 

sich kompakte Reste verkohlter Eichenbohlen, teils in Langs-, meistens jedoch 

in Querrichtung zur Kammerkonstruktion. In dem zur Burginnenseite ge- 

wandten Teil der Kammer lagen vier breite Bohlen Nut an Nut nebeneinander. 

Dieser Befund ist in Verbindung mit anderen Beobachtungen so zu deuten,
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daB die Holzdecke der Torkammer wahrend des Brandes auf den Estrich der 

Torgasse gestiirzt ist und im schwelenden Zustand von Erdreich und Steinen 

verschiittet wurde. Die vorziigliche Erhaltung der verkohlten Holzer und die 

Tatsache, daB es sich um Eichenbohlen mit sehr engen Wachstumsringen handelt, 

schuf besonders giinstige Voraussetzungen fiir die dendrochronologische Ana

lyse. Die acht entnommenen und analysierten Holzproben umschlieBen einen 

Wachstumszeitraum von 250 Jahren, vom mehrfach belegten Fallungsdatum 

um 470 nach ruckwarts gerechnet. Das Ergebnis der Jahrringsbestimmung ist 

deswegen wichtig, weil fiinf von den acht getesteten Holzproben das gleiche 

Fallungsdatum haben. Dies trifft sowohl fiir die Bohlen und Balken der Kam- 

merdecke (Holzproben Nr. I, II, IV und VIII) als auch fiir den Balken des 

Rahmenwerks (Probe Nr. V) zu. Selbst wenn das bisher noch immer am un- 

sicheren Jahr 410 n. Chr. aufgehangte Diagramm der westdeutschen Eichen- 

chronologie Hollsteins sich noch um geringe Werte verschieben sollte, wird man 

mit der Erbauungszeit der Burg von Kirnsulzbach um 470 (469/470 v. Chr. als 

iibereinstimmendes Fallungsjahr von fiinf Bauholzern der Torkammer) von 

der Wirklichkeit nicht allzu weit entfernt sein. Dieser Zeitansatz steht nicht im 

Widerspruch zu den im Tor und Burginnern sichergestellten keramischen 

Funden (vgl. Abb. 7). Uber das Ergebnis der Holzprobenuntersuchung unter- 

richtet Ernst Hollstein in einer gesonderten Abhandlung dieses Zeitschriften- 

bandes (S. 42 ft.). Unterhalb der am Siidwestrand auslaufenden Steinhalde des 

Schlackenwalles ist eine Fortsetzung einer kiinstlichen Abriegelung, etwa in 

Form eines Randwalles, oberflachlich nicht erkennbar, obwohl sie wegen der 

Gelandebeschaffenheit auch hier unbedingt vorhanden sein miiBte. Durch die 

beiden Schnitte V und VI konnte der Nachweis erbracht werden, daB der 

Schlackenwall entlang der hier befindlichen Randterrasse tatsachlich seine 

Fortsetzung fand und erst dicht unterhalb vom Schnitt VI sein Ende findet. 

Wenn dieser Teil der kiinstlichen Befestigung keine oberirdisch sichtbaren 

Spuren hinterlassen hat, so liegt das daran, daB die zusammenbrechenden 

Mauerteile insgesamt in die Tiefe des Abhanges gerissen wurden und, von 

Vegetation iiberdeckt, gleichmaBig tiber eine groBe Flache verteilt liegen. Die 

letzten Reste der Mauer haben jedoch in den Erdprofilen der Schnitte V undVI 

in Form von Holzkohle, Pfostenldchern, verschlackten Steinen und den hier 

ortsfremden Findlingen ihre unverkennbaren Spuren hinterlassen. Der vom 

siidwestlichen Randwall geschiitzte Teil der Burg wird im Bereich der 330 Me

terisohypse von einer Terrasse durchzogen. Sie hat im Westen wallartigen Cha- 

rakter, im ostlichen Verlauf bildet sie einen stufenartigen Absatz. Durch den 

Schnitt Nr. VII konnte der Nachweis erbracht werden, daB diese Terrasse jiinge- 

ren Ursprungs ist. Im Erdaufwurf des Walles fanden sich griinglasierte Scher- 

ben. Schnitt VIII war ohne besonderen Befund

Wie bereits eingangs geschildert wurde, sind nur zwei oder drei podien- 

artige Absatze im Sudwestteil der Burg fiir eine raumlich begrenzte Bebauung 

oder Einrichtung von Behausungen geeignet. Der Ostteil scheidet wegen seiner 

schragen Hanglage mit einem Gefalle bis zu 50% fiir jede Art der Benutzung 

aus. Die Schnitte IX bis XIII sollten im Siidteil des Burginneren die Frage 

nach der Nutzung klaren. Spuren menschlicher Anwesenheit in Form zuriick- 

gelassener Keramikreste waren nur im Schnitt IX nachweisbar.

3*
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Schon bei Beschreibung der allgemeinen Gelandebeschaffenheit war die Frage 

nach dem Zweck dieser Befestigungsanlage gestellt worden. Denn von der be- 

herrschenden Lage abgesehen bietet doch der vom Abschnittswall gesicherte 

steile Hang des Bremerberges absolut keine verlockenden Bedingungen fiir 

jegliche Art einer Dauerbesiedlung. Und selbst fiir gelegentliche Aufenthalte 

in Notzeiten kann man dort oben keine besonderen Vorziige entdecken. Deshalb 

war wohl auch die Ausbeute an Siedlungsspuren denkbar kummerlich. Freilich 

wiirden sich diese Spuren bei griindlicherer Nachsuch'e vermehren lassen. Es 

war jedoch nicht der Zweck unserer Untersuchungen, alle sich bietenden Mbg- 

lichkeiten voll auszuschbpfen. Denn einmal ist die dichte Bewaldung ein Hinder- 

nis fiir ausgedehnte Fliichenabdeckungen, zum anderen war das Ziel der Gra- 

bung, mit Hilfe der 13 Suchschnitte das Alter und die Struktur des Platzes 

zu testen, mit den erzielten Ergebnissen im wesentlichen erreicht. Im iibrigen 

waren die Beobachtungen in den Grabungsabschnitten IX bis XIII, die Auf- 

schliisse tiber das Wesen der Innenbebauung erbringen sollten, gerade in bezug 

auf Bebauungsspuren nicht ertragreich genug, um grbBere Aktionen zu recht- 

fertigen.

Die Beobachtungen Hollsteins an den vom WurmfraB noch nicht befallenen 

Flolzern der Torgasse lassen auf eine verhaltnismaBig kurze Lebensdauer der 

Befestigung schlieBen. Vielleicht ist das der Grund fiir die geringfiigigen Be- 

nutzungsspuren im Burginneren. Trotzdem muB die Frage, ob es sich nur um 

eine Fluchtstatte oder einen dauernd besetzten Befestigungsplatz handelt, 

often bleiben.

Auf die eingangs erbrterten Gedanken zuriickkommend, soil abschlieBend die 

Moglichkeit nicht ausgeschlossen werden, daB die Abschnittsburg auf dem 

Bremerberg mit den Eisenerzvorkommen der naheren Umgebung in Zusam- 

menhang zu bringen ist. Handelt es sich doch um einen fiir die Bediirfnisse der 

Bevblkerung im friihen Abschnitt der vorchristlichen Eisenzeit lebensnotwen- 

digen Rohstoff, den man hier obertagig gewinnen konnte und bei der allge

meinen Begehrtheit dieses lebensnotwendigen Materials verteidigen muBte.




