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In jiingster Zeit sind einige Spezialarbeiten uber die Latenezeit im Gebiet der 

linksrheinischen Kelten1 erschienen. 1st auch der Wert dieser Arbeiten in sich 

unterschiedlich, so ergeben sie doch insgesamt willkommene Materialubersichten, 

und es werden bald kritische Stellungnahmen einsetzen, die eine Zusammenfas- 

sung des gegenwartigen Forschungsstandes und die so notwendigen Ansatz- 

punkte fur weiteres Forschen klar zutage bringen. Wie es bei Regionaliiber- 

sichten der genannten Art nicht anders mbglich ist — es handelt sich aus- 

nahmslos um Dissertationen —, liegt der Schwerpunkt der Themenstellung 

und Auswertung auf dem Gebiete der Chronologie und der allgemeinen kultur- 

geschichtlichen Interpretation des Quellenstoffes. Fragen der Siedlungsentwick- 

lung stehen an zweiter Stelle Oder werden nur ganz am Rande anhand der 

Fundkartierung behandelt2. So gut wie unberiicksichtigt bleiben die Hbhen- 

befestigungen.

In dem zur Debatte stehenden Gebiete — es ist im wesentlichen der Sied- 

lungsraum der Treverer in dem Stromgebiet der Mosel, Nahe und Saar —- sind 

bisher nur die wenigsten Burgwalle untersucht. Um aber Burgen als wesent- 

liches Element der Verfassung und Gliederung eines Volksstammes im richtigen 

historischen Zusammenhang zu sehen, bedarf es vor allem einer Datierung 

dieser Anlagen. Erst wenn ihre Zeitstellung feststeht, kann man sie in das 

Mosaik des zu ergriindenden Geschichtsbildes einfiigen und kann das Problem 

der Wehrverfassung mit dem im Fundstoff erkennbaren Organismus der 

sozialen Gliederung des Volksstammes und mit eventuellen politischen Vor- 

gangen in einen sinnvollen Zusammenhang stellen. Doch hiermit stehen wir 

erst ganz am Anfang der Forschung. Wie wichtig dieser Arbeitszweig an sich 

ist und wie schnell unsere nebelhaften Vorstellungen korrigiert werden 

miissen, wenn erst ein wenig greifbare Substanz vorliegt, mbge an einem 

Beispiel erhartet werden. In dem Ende 1967 abgeschlossenen Manuskript 

meiner Studien liber das Saarland3 stellte ich anhand zweier Siedlungskarten

1 G. Mahr, die Jiingere Latenekultur des Trierer Landes. Berliner Beitrage zur 

Vor- und Friihgeschichte Bd. 12 (1967); — H. J. Engels, Die Hallstatt- und Latenekultur 

in der Pfalz. Veroffentlichung der Pfalzischen Gesellschaft zur Forderung der Wissen- 

schaften in Speyer Bd. 55 (1967); — K.-V. Decker, Die Jiingere Latenekultur im 

Neuwieder Becken. Jahrb. f. Gesch. d. Mittelrheins Beiheft 1 (1968); — A. Haffner, 

Die Hunsriick-Eifel-Kultur in ihrer westlichen Verbreitung. Diss. Saarbriicken 1967, 

erscheint als 32. Bericht der Romisch-Germanischen Forschungen.

2 Die Fundkarten der unter Anm. 1 angefiihrten Arbeiten sind sowohl methodisch 

als auch in ihrer Fragestellung sehr unterschiedlich. Sie waren es wert, in einer 

kritischen Studie analysiert zu werden.

3 R. Schindler, Studien zum vorgeschichtlichen Siedlungs- und Befestigungswesen 

des Saarlandes (1968) Abb. 57 und 58.
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fest, daB sich auf Grund der Fundverteilung im Kernland der Treverer des 

Friihlatenealters eine Untergliederung des Stammesgebietes zu erkennen gibt. 

Innerhalb dieser Kleingaue scheinen Teilfiirsten mit Stammesbefestigungen 

(oder Fliehburgen) das Rtickgrat dieser Gliederung zu sein. In der Spatphase 

verschiebt sich das Bild der allgemeinen Besiedelung. Die Konturen der 

Untergaue verschwimmen, klare Abgrenzungen wie vorher sind nicht fest- 

stellbar. Die Macht der politischen Fiihrung, so schien mir damals, konzen- 

trierte sich auf wenige Funkte, drei im ganzen, wie ich glaubte: Otzenhausen, 

den Titelberg und Kastel bei Saarburg.

Wenige Monate spater muBte ich im SchluBwort meines inzwischen erschie- 

nenen Buches die auf Grund des Kartenbildes gewonnene Ansicht andern. 

PlanmaBige Forschung und Zufallsgrabungen sowie die Aufarbeitung des Aus- 

grabungsbefundes vom Kordeler Burgberg hatten innerhalb kurzer Zeit vier 

neue Punkte auf die Burgenkarte der Spatlatenezeit gezaubert, die soeben 

noch glaubhafte Interpretation einer vergleichenden Gegeniiberstellung zweier 

Fundkarten war nicht mehr haltbar. Will man also Fehleinschatzungen oder 

voreilige MutmaBungen uber wichtige politische und historische Entwicklungs- 

vorgange innerhalb eines Volksstammes vermeiden, muB man neben allem 

anderen auch die Burgenforschung intensivieren. In Erkenntnis dieser Tat- 

sache hatte ich die Griindung eines Schwerpunktprogramms der deutschen 

Forschungsgemeinschaft fur das Siedlungs- und Befestigungswesen im Gebiet 

nbrdlich der Alpen im Jahre 1962 sehr begruBt und war bisher mit drei 

Regionalvorhaben an diesem Programm beteiligt. Uber den saarlandischen Teil 

dieser Untersuchung habe ich in meinen Studien Rechenschaft abgelegt, die 

Ergebnisse der Grabungen des ersten Trierer Programms, vermehrt durch die 

Bekanntgabe einer nicht unwichtigen Zufallsentdeckung, sollen in dem folgen- 

den Bericht vorgelegt werden.

Bei den Ausgrabungen wurde von vornherein ein moglichst einfaches 

und kostensparendes Verfahren eingeschlagen. Allem voran ging jeweils eine 

Vermessung der zu untersuchenden Wallanlagen auf der Grundlage eines Hbhen- 

schichtenplanes. In Verbindung damit lief eine Kartierung der wichtigsten 

Gelandedenkmaler und Fundplatze im Umkreis des betreffenden Burgwalles, 

und dies nicht nur aus grundsatzlichen Erwagungen, sondern um gewisser- 

maBen die siedlungs- und kulturgeschichtliche Dynamik zu ergriinden, die 

ein so kleiner Landschaftsbereich wie das „Weichbild“ einer Vorzeitburg im 

Laufe der vorchristlichen Eisenzeit entwickelt hat. Bei den dann folgenden 

Ausgrabungen wurde der Schwerpunkt auf einige Wall- oder Torschnitte an 

den sich anbietenden, gtinstigsten Stellen und auf einige moglichst nicht allzu 

aufwendige Sondierungen im Burginnern gelegt. Ziel dabei sollte lediglich die 

Datierung der Anlage, Erfassung mbglicher alterer Baustufen, Erkennen des 

Burgentyps und, soweit moglich, Anhaltspunkte uber vorhandene Siedlungs- 

spuren sein. Gemessen an den klassischen Burgwalluntersuchungen, wie etwa 

auf dem Goldberg oder der Heuneburg, mag das eingeschlagene Verfahren als 

oberflachlich und unzureichend erscheinen. Aber fur unser Ziel, die Menge der 

vorhandenen Burgen mit Besiedlungskarten der wichtigsten Kulturepochen 

oder deren Unterabschnitten synchronisieren zu konnen, um daraus mbgliche 

Schltisse uber Grundzuge der historischen Entwicklung abzuleiten, schien und
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scheint mir der so eingeschlagene Weg nicht verkehrt zu sein. Es bleibt uns 

selbst oder spateren Forschern unbenommen, die Untersuchungen an denjenigen 

Platzen fortzusetzen und zu intensivieren, an denen es sich als notwendig und 

erfolgversprechend erweist. Nur so jedenfalls wird es in absehbarer Zeit ge

lingen, festeren Boden zu gewinnen.

Inzwischen ist man auch in der Bestandsaufnahme der Befestigungsanlagen 

ein gutes Stuck vorangekommen. Im Rumpfgebiet der Treverer, im Bezirk 

Trier und im nbrdlichen Saarland haben Dehn und Kimmig4, aufbauend auf 

den wichtigen Erhebungen Steiners5 und seiner Vorganger, wertvolle Grund- 

lagenforschung geleistet. Fiir das ostliche Trevererland ist die Zusammen- 

stellung der Burgwalle durch von Uslar6 ein unentbehrlicher Wegweiser. Eine 

verdienstvolle Ubersicht der luxemburgischen Wallburgen, begonnen und 

durchgefiihrt durch Ernest Schneider und jfingst veroffentlicht von Heuertz7, 

ergibt nach Westen hin die lang erwartete Abrundung, so dab es in vielleicht 

nicht allzu ferner Zeit mbglich sein wird, das ganze treverische Stammesgebiet 

in bezug auf seine Untergliederung und Burgenverfassung insgesamt zu fiber - 

sehen. Dab bei alter Sorgfalt der bisherigen statistischen Erhebungen aber auch 

heute noch Uberraschungen mbglich und sicher noch nicht alle vorgeschicht- 

lichen Hbhenbefestigungen bekannt sind, wird sich am Beispiel Ehrang zeigen.

Im ersten Teil meines Trierer DFG-Programms, durchgefiihrt in den Jahren 

1967—1968, wurden die Anlagen von Landscheid, Steinborn und Hoppstadten- 

Weiersbach untersucht. Die Griinde, die mich zur Wahl gerade dieser Platze 

veranlabt haben, werden bei den Berichten fiber die betreffenden Objekte dar- 

gelegt. Die Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse von Steinborn wurden 

hier ausgeklammert, sie werden in einem anderen Zusammenhang erfolgen8.

Die Burgscheider Mauer bei Landscheid, Kreis Wittlich

Wie die meisten vorgeschichtlichen Befestigungsanlagen, so hat auch die 

Burgscheider Mauer immer wieder das Interesse der Lokal- und Regional- 

forschung erweckt9. Sie findet in der einschlagigen Literatur ebenso haufig

4 Uber die bekannten Ausgrabungsberichte der 30er Jahre hinaus befinden sich 

im Archiv des Landesmuseums Trier zahlreiche Aufzeichnungen fiber wichtige 

Gelandedenkmaler von Dehn, Kimmig u. a.

5 P. Steiner, Vorzeitburgen des Hochwaldes (1932).

6 R. von Uslar, Verzeichnis der Burgwalle in der ehemaligen Rheinprovinz, Bonner 

Jahrb. 153, 1953, 128 ft.

7 E. Schneider, Vingt-sept camps retranches du territoire luxembourgeois. Hrsg. M. 

Heuertz (1968).

8 Steinborn ist weder lage- noch typenmafiig eine Hbhenbefestigung im fiblichen 

Sinne. Es handelt sich um eine Gehbftsiedlung, die der Hunsriick-Eifel-Kultur ange- 

hbrt und mit einer rechteckigen Trockenmauer umfriedet ist.

9 J. Steininger, Geschichte der Trevirer unter der Herrschaft der Romer (1845) 

189; — Jahresber. GfnF. 1853, 12; — F. Kreuz, Das Eifelland II (1897) 25; — Trierer 

Jahresber. 6, 1913, 19 und 13, 1921, 45; — J. Steinhausen, Ortskunde Trier-Mettendorf 

(1932) 172; ■— E. Wackenroder, Die Kunstdenkmaler des Kreises Wittlich (1934) 186; — 

Ortsarchiv Landesmuseum Trier; Bericht Kimmig 23. 6. 1937; — Vermessungen Badry 

16. 11. 1941 und 24. 2. 1953 mit Berichten; — Lageskizzen der Ackerwalle und Bau- 

platze von Klaus Schmitz. Die Schreibweise ist unterschiedlich. Fiir gewohnlich liest 

man „Burscheider Mauer“. Die attest uberlieferte Form mit „g“ ist wohl die richtigere 

und wird daher von uns bevorzugt.

3
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Abb. 1 Flurkarte. 1 Burgscheider Mauer und Ackerwalle mit romischer Siedlung; 

2—6 Grabhiigel; 7 rdmische Siedlung

Erwahnung, wie sie in regelmaBigen Abstanden von Wissenschaftlern oder 

technischen Beamten des Landesmuseums Trier aufgesucht wurde. Ernsthafte 

Untersuchungen haben bisher nicht stattgefunden, und daher ist man bei alien 

Verlautbarungen uber Funktion und Alter des Ringwalles uber Vermutungen 

nie hinausgekommen. Der Volksmund weiB von verborgenen Schatzen, einem 

verwunschenen Fraulein, einer Schlange und einem Schlussel zu berichten, mit 

dem man die Schatze heben und das Fraulein entzaubern kann10. Heimatfreunde 

und -forscher haben sich indes nicht allein mit dem Ringwall, sondern auch mit 

jenen merkwurdigen Steinwallen und zahlreichen Trummerstatten beschaftigt,

10 J. H. Schmitt, Sitten und Sagen des Eifeler Volkes II (1858) 36.



Die Spatlatene-Burgen 35

die sich im ganzen Staatsforst Uberbiisch im Osten, Nordosten und Norden der 

Burgscheider Mauer befinden. Sie werden in alteren Beschreibungen als Vor- 

bastionen des Burgwalles angesehen11. Gelandeaufnahmen, die der Jungbauer 

und jetzige StraBenmeister Klaus Schmitz aus Hof Hau in den letzten 20 Jahren 

aus eigener Initiative unternahm, fiihrten zu einer provisorischen Kartierung 

eines ausgedehnten zusammenhangenden Systems alter Flureinteilung in Ver

bindung mit Trummerplatzen der dazugehbrigen Hauser. Im Schutze des Waldes 

hatte sich hier eine noch oberirdisch sichtbare Altflur mit ausgedehnter Streu- 

siedlung und einem benachbarten vorgeschichtlichen Ringabschnittswall erhalten, 

eine Kombination, wie sie idealer nicht sein konnte. Daher entschloB ich mich 

zu raschem Handeln, nachdem mich Heinz Cuppers dankenswerterweise mit der 

Gelandesituation vertraut gemacht hatte. Es gait zuerst, die Frage des zeitlichen 

Verhaltnisses von Burg und Siedlung zu klaren.

Die Burgscheider Mauer, namentlich schon im 13. Jahrh. indirekt uberliefert 

durch die zweimalige Erwahnung des Burgscheider Graben12, ist ein Ring

abschnittswall im Staatsforst Uberbiisch, Gemarkung Landscheid, Kr. Wittlich. 

Sie liegt auf einem Auslaufer des Hochplateaus, das sich zwischen der Salm und 

dem Kailbach von Eisenschmitt bzw. Schwarzenborn im Norden und bis Nieder- 

kail im Siiden erstreckt und mit einer groBen, zusammenhangenden Waldflache 

bedeckt ist (Abb. 1).

Die Lage des Burgwalles ist weder strategisch noch in bezug auf die 

Verkehrssicherung besonders ausgepragt. Nur im Stadium der frischen Auf- 

forstung wahrend der 30er Jahre gab sich die Bergkuppe von Siiden her als 

markanter Punkt im Gelande zu erkennen. Heute hat ein gleichmaBiger Baum- 

bewuchs auf groBen Teilen des Hochplateaus alle Niveauunterschiede der 

Landschaft verwischt, und selbst dem Ortskundigen ist es nur von wenigen 

Punkten der Umgebung aus moglich, den Burgberg aus einiger Entfernung aus- 

zumachen.

Das tief eingeschnittene, an Buchten und Bergvorspriingen reiche Kailbachtal 

zieht unweit siidlich der Brandenmiihle in weitem Bogen um eine langgezogene 

Bergkuppe. Steile Hange mit einem Hohenunterschied von 90 m — gemessen 

von der Talsohle bis zur Hbhenkante — geben dem Hbhenriicken einen starken, 

natiirlichen Schutz an den West- und Siidseiten, der im Osten vermehrt wird 

durch den zwar nicht so tiefen, aber immerhin ausreichenden Taleinschnitt des 

sogenannten Burgscheider Grabens, dessen Quelle unweit norddstlich des Burg

walles liegt. Der einzige bequeme Zugang fiihrt von Norden her in ziemlich 

gleichbleibender Hbhe auf den Burgkopf zu. Er ist daher an dieser Seite durch 

einen besonders starken Steinwall abgesichert. An den iibrigen Seiten der 

Bergnase bildet ein Randwall, etwa auf der 355 Meter-Isohypse verlaufend, die 

Begrenzung der Anlage. Der Kamm des Hochriickens liegt im Zuge des Nord- 

walles 366 m iiber NN.

Die Grundform des Ringwalles (Abb. 2) wird auf alten Vermessungsskizzen 

meist als ein von Nord nach Slid gestrecktes Oval angegeben. Nach der von 

Badry 1964 durchgefiihrten Neuvermessung gibt sie sich als eine Art unregel- 

maBiges Parallelogramm mit leicht nach auBen geschwungenen Seiten und

11 J. Steininger, F. Kreuz und J. Steinhausen a. a. O.

12 J. Steinhausen a. a. O.
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Abb. 2 Landscheid, Burgscheider Mauer, Plan mit Grabungsschnitten

abgerundeten Ecken zu erkennen. Legt man uber den Grundrib in NS-OW- 

Richtung ein Achsenkreuz, so ergibt sich ein Aubenmab von 170 X 180 m und 

ein Innenmab von etwa 145 X 145 m. Die Flache des umhegten Raumes betragt 

somit ungefahr zwei Hektar.

Dem 8—12 m breiten und 1,5—2 m hohen Nordwall ist ein Graben vorge- 

lagert, der vom Wallfub gemessen bis zu 7 m breit ist und am Ubergang zu den 

Steilhangen im Osten und Westen sichelfbrmig ausschwingt. Wahrend sich auf 

der Oberflache des Nordwalles eine unterschiedlich dicke Vegetationsdecke mit 

Gras- und Moosbewuchs gebildet hat, die jedoch an vielen Stellen die Steine 

durchschimmern labt, sind die zu Gerdllhalden zusammengesturzten Randmauern 

durchgehend nur mit diinnem Moosbewuchs behaftet. Diese Halden lassen nur an 

der Ostseite und im bstlichen Teil der Siidseite einen niedrigen, hochstens 3—5 m
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Abb. 3 Landscheid, Burgscheider Mauer, Profile Schnitt VI und VIII
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breiten und 0,3—0,5 m hohen Wall entlang der Hohenkante erkennen. Die Breite 

der randlichen Steinhalden schwankt zwischen 8 und 10 m. An der siiddstlichen 

Biegung hat man eine verhaltnismaBig flache, an sich noch in das Burgplateau 

gehdrende Stelle mit einigen anstehenden Felskopfen merkwiirdigerweise nicht 

in die Umwehrung einbezogen. Die vom Wall umgebene Bergnase ist nach 

Osten, Siiden und Westen flach geneigt und bildet unmittelbar hinter dem 

Nordwall, und zwar dort, wo er am hochsten ist, ein etwa 80 X 80 m groBes 

ebenes Plateau.

An der Innenseite des ostlichen und siidlichen Randwalles und stellenweise 

auch an dessen Westseite erkennt man eine flache, bis zu 3 m breite Senke. 

Hier scheint das Material fur den Mauerbau entnommen worden zu sein.

Die Steinwalle und -halden sind an den verschiedensten Stellen durchbrochen 

Oder aufgegraben. Vergleicht man den jetzigen Zustand mit den in der Literatur 

oder in den Akten des Landesmuseums Trier enthaltenen Beschreibungen, so 

stellt man fest, daB die meisten Veranderungen auf Eingriffe der letzten 60 bis 

80 Jahre zuriickzufuhren sind. An einer Stelle hat sich ein Wilderer nach dem 

ersten Weltkrieg einen Unterschlupf gebaut. Andere Locher stammen von gut 

gemeinten, aber unerlaubten Versuchsgrabungen Unbekannter, wieder andere 

sind als Schiitzenstellungen des letzten Krieges anzusprechen. Zum Gluck halten 

sich alle Eingriffe in ertraglichen Grenzen, wie iiberhaupt wohl die Abgelegenheit 

und der Schutz des Waldes viel zur Erhaltung dieses Gelandedenkmals beige- 

tragen haben.

Ein Waldweg, der vom Kamm des Hohenruckens direkt in den Burgring fiihrt 

und diesen an der Siidostecke wieder verlaBt, ist in jiingerer Zeit fur Holzab- 

fuhrzwecke verbreitert worden. Bei dieser Gelegenheit hat man an der Durch- 

bruchstelle ein Gutteil des Nordwalles fortgeraumt. Ein alterer Waldweg, der 

etwa 50 m ostlich dieses heutigen Weges den Nordwall durchfahren hat, wird 

heute kaum noch benutzt.

Die einzige nennenswerte Einsattelung des Hauptwalles, die fiir eine alte 

Toreinfahrt in Betracht kommt, liegt an der Nordwestecke. Es ist eine breite, 

mit auffallend groBen und plattigen Steinen angefiillte Senke am Ubergang von 

Haupt- und Randwall, die auf keinerlei Eingriffe spaterer Zeit hindeutet.

Die Ausgrabung in Landscheid dauerte vom 27. Juli bis 5. Septem

ber 1967. Sie gait der Typenfeststellung und Datierung des Ringwalles sowie 

einer ersten Sondierung in einer der rbmischen Triimmerstatten unmittelbar 

nordlich des Steinwalles. In der ortlichen Grabungsleitung teilte ich mich mit 

Karl-Heinz Koch vom Landesmuseum. Ihm fielen auf der Grundlage der Grund- 

vermessung von Badry die Einmessungen und der iiberwiegende Teil der 

Grabungszeichnungen zu.

Fiir die Ausgrabung lag das grundsatzliche Einverstandnis des zustandigen 

Kreisforstamtes Wittlich West, Oberforstmeister Marx und von Herrn Forst- 

amtmann Moll in Landscheid vor.

Zunachst wurden unmittelbar hinter dem Nordwall im inneren Burgraum 

mehrere Suchgraben (Abb. 2) angelegt. In Schnitt I stellte sich bereits nach 

dem zweiten Spatenstich unter der diinnen Waldhumuszone der rotlich-gelbe 

Sand der obersten Verwitterungslage des am Berg anstehenden Buntsandsteins
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ein. Der Boden war durchsetzt von verstreut liegenden Steinbrocken. Gelegent- 

liche Verfarbungen im Boden stammen von Wurzelldchern und natiirlichen 

Wachstumsvorgangen. In den Suchgraben II—IV und V wurden jeweils die 

gleichen Verhaltnisse angetroffen: unmittelbar unter der dunnen, losen Wald- 

humusschicht eine fast zusammenhangende Decke von kleinen bis mittelgroBen 

Bruchsteinen, bei denen es sich offenbar um die Auslaufer des inneren Mauer- 

versturzes handelte. Die Ahnlichkeit der freigelegten Flachen mit den Grabungs- 

befunden in Otzenhausen fiihrten anfangs zu der irrigen Meinung, dab verein- 

zelte Locher in der irrtiimlich vermuteten alten Oberflache, die auffallend mit 

Steinen umstellt schienen, als Pfostenldcher anzusprechen seien. Verhartete 

Bodenstellen und Stiicke einer Art Lehmtenne als Reste alter Wohnpodien 

schienen dies zu bekraftigen. Allein die nach dem Burginneren vorgenommene 

Verlangerung des Schnittes VI im Nordwall brachte den Irrtum zutage. Hier 

lag die Schicht, die auf Grund von massierten Scherbenfunden allein als Wohn- 

horizont anzusprechen gewesen ware, durchgehend 40—50 cm unter der bespro- 

chenen, oberen Steindecke, die sich somit also als steriles Element erwies und 

als Relikt des inneren Wallversturzes anzusehen ist. Um regulare Siedlungsspuren 

nachzuweisen, ware es also erforderlich gewesen, die Steindecke zu durchstoBen 

und in alien Suchschnitten und -flachen etwa einen halben Meter tiefer zu 

gehen. Indes wollten und durften wir in diesem Teil des Waldbestandes mit 

flachwurzelnden Fichten nicht die Gefahr eines Windbruches herbeifiihren. Die 

Graben wurden wieder verfiillt. Zur Klarung der Frage der Innenbesiedlung des 

Walles muB die Zeit des Kahlschlags abgewartet werden.

Der Schnitt im Nordwall (Ubersichtsplan Abb. 2) war so orientiert, daB er 

auf dem ebenen Teil des Hochplateaus lag. Er befand sich 16 m westlich des durch 

den Wall fiihrenden Waldweges, war 20 m lang und reichte von der AuBenkante 

des Wallgrabens bis in den inneren Burgbereich. Das erste Ziel der Unter- 

suchung, AuBen- und Innenkanten der im Wallkern steckenden, restlichen Stein- 

mauer herauszufinden, war dank giinstiger Umstande schnell erreicht. Die 

Mauer wurde an der Innenseite 1,20 m hoch, an der AuBenseite 0,8—1,00 m hoch 

in Originallage angetroffen (Abb. 3,5,5a). Das Vorhandensein von je zwei hori

zontal angeordneten rechteckigen Lochern im Steingefiige der auBeren und 

inneren Mauerwand — Abstand ca. 0,8 m — lieferte den Beweis fur horizontale 

Balkenziige mit herauslugenden Kopfen. Die auBere Mauerseite wurde im 

AnschluB an den Wallschnitt um weitere 3,5 m nach Westen freigelegt. Hier war 

die Fortsetzung der Balkenldcher weniger deutlich, da sich die Hohlraume 

nachtraglich mit kleinen Steinen verfiillt hatten. Trotzdem zeichneten sich in 

Abstanden von 80 cm die Hohlraume der Kbpfe der untersten Lage des einstigen 

Balkengeriistes hinreichend ab. Die zeichnerische Aufnahme (Abb. 4) demon- 

striert das Gefiige der Trockenmauer aus meist groBen und zuweilen grob 

zugehauenen Sandsteinen. Mit besonderer Sorgfalt ist der Zwischenraum 

zwischen dem 2. und 3. Balkenloch ausgefiihrt. An der Innenseite konnte die 

Mauer wegen Baumbewuchs nicht in entsprechender Weise freigelegt werden. 

Der Mauerkern hatte die beachtliche Gesamtbreite von 5,84 m.

Die AuBen- und Innenkanten waren mit ausgesuchten, grbBeren und klei- 

neren Sandsteinen in einer Breite von ca. 0,8 m sorgfaltig aufgesetzt. Das 

Mauerinnere war weniger sorgsam gefiigt.
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12 3 4 5

Abb. 4 Landscheid, Burgscheider Mauer, Mauerauf- und

Ansicht Schnitt VI

Abb. 5 Landscheid, Burgscheider Mauer, Schnitt VI, Frontseite
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Es gait nun, im Mauerinneren nach weiteren Konstruktionselementen, nach 

den durchgehenden Hohlraumen fur die Balkenlagen und deren Querziigen sowie 

den Vernagelungsstellen zu suchen, zumal es sich um ein so unzweifelhaftes 

Beispiel eines murus gallicus handelte. Der Suchschnitt war 2 m breit angelegt 

und muBte nach der Tiefe zu verjiingt werden, um bei der meist lockeren 

Packung der Steine im Wallinneren die Einsturzgefahr der Profile zu verhindern.

In dem folgenden Arbeitsgang wurden die beiden Mauerschalen in einer 

Breite von etwa 0,8—1,00 m stehengelassen und das Innere der Mauer lagenweise 

abgehoben. Die so gewonnenen 6 Planflachen sind zeichnerisch und zum Teil foto- 

grafisch festgehalten. Beim Abraumen der Steine in der oberen Wallkappe 

konnte eine Anzahl stark verschlackter, teilweise sogar verglaster Brocken 

aufgelesen werden. Sie diirfen als Anzeichen fur eine Brandkatastrophe gelten, 

der die Burg zum Opfer gefallen ist. Im Planum I und II bestand die innere 

Mauerfiillung aus auffallend klein geschlagenem Steinmaterial, wohl dem 

Abfallprodukt der grob zugeschlagenen grbBeren Flatten und Blocke. Dieser 

Kleinschlag lag eingebettet in rbtlich-gelber Fiillerde, die als Verwitterungs- 

produkt in den oberen Deckschichten des Berges ansteht. Die rotliche Fiillerde 

befand sich jedoch ausnahmslos im Inneren der Mauer, wahrend das Fiillwerk 

zwischen den grbberen Steinen der AuBenschalen infolge der Wallbildung und 

der damit zusammenhangenden, randlichen Infiltration des Regenwassers und 

der Vegetation humos durchsetzt war. Im Planum III schrumpfte die innere 

Kleinschlagfiillung auf eine kaum 2 m breite Flache zusammen, um grbberen 

Blbcken Platz zu machen. Diese beherrschen ab Planum IV ganz das Bild, 

und man vermeinte nun vor allem im siidlichen, inneren Mauerabschnitt eine 

gewisse lineare Anordnung einiger Flatten und kleiner Blocke herauszulesen, 

die mit der Abdeckung oder randlichen Einfassung der zwei Balkenziige zu tun 

haben kbnnten. Diese lineare Aufreihung einzelner Steine quer zum Wallverlauf 

wurde in den beiden letzten Abdeckungsflachen Nr. V und VI wieder undeutlich, 

zumal die Steine sehr locker gesetzt waren, groBe Liicken offen lieBen und aus 

ihrer urspriinglichen Position verrutscht waren, nachdem durch das Verfaulen 

oder Verkohlen der hblzernen Querziige Hohlraume entstanden sind. Einige 

horizontal liegende, plattige Steine mbgen indes noch von der Unterlage der 

untersten Holzbalken herriihren. Die Planflachen IV und V liegen auf dem 

Hbhenniveau, auf dem nach den Hohlstellen in den auBeren Mauerschalen zu 

urteilen, die untersten Ziige des Balkengeriistes gelegen haben miissen.

Die nachtragliche Verlagerung des Steingefiiges machte es besonders schwie- 

rig, Querziige des Balkengeriistes zu ermitteln. Die Hoffnung, wenigstens einen 

Kreuzungspunkt zweier Holzer durch Auffindung eines Eisennagels fixieren zu 

kbnnen, schlug fehl. Weder im Mauerkern noch im Wallversturz sind Reste von 

Nageln, wie sie zu diesem Festungstyp gehbren, gefunden worden. Von kundigen 

Leuten lieB ich mich belehren, daB in Kontakt mit Sandstein, der luft- und 

wasserdurchlassig gelagert ist, jedes Stuck Eisen spurlos vergeht.

Die Ergebnisse der Flachenabdeckung im Mauerkern von Schnitt VI werden 

durch einen Blick auf die Profllzeichnung (Abb. 3) erganzt; man findet die Ver- 

wendung grbBerer Steinplatten und -blocke am Grund und an den Randpartien 

des Walles bestatigt, klein geschlagener Steinabfall mit rotem Sandboden ver- 

mischt liegt in der oberen, mittleren Zone. Die untersten Steine saBen unmittel-
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Abb. 5a Landscheid, Burgscheider Mauer, Schnitt VI, Innenseite

bar auf einer verharteten, unberiihrten, weiblichgelben Schicht leicht pod- 

solierten Sandes am Ubergang zum anstehenden, harten Gestein. Der gelblich- 

weibe verhartete Horizont setzte sich in gleicher Hbhe vor der inneren und 

auberen Mauerfront fort. In der dariiberliegenden, dunnen, leicht humos ver- 

mischten Zone wurden beiderseits der Mauer Scherben gesammelt, und zwar 

eine ausreichende Menge an der Innenseite bis 5 m hinter dem Wall und in 

geringer Zahl unmittelbar vor der AuBenmauer.

Ein Blick auf das Profil des Wallschnittes lehrt, dab der Mauer eine etwa 

3 m breite, leicht angeboschte Berme vorgelagert war. Der Wallgraben mit einer 

Breite von knapp 6 m war etwa 1,50 m in den harten Untergrund eingetieft. 

Er war mit herabgesturzten Mauersteinen und rbtlichem Sandboden angefiillt 

(Abb. 3). 10 bis 15 cm uber der Grabensohle zeichnete sich eine leicht braun 

gefarbte, muldenfbrmige Einfiillung ab, die einige Keramikreste enthielt. Samt- 

liche Scherben aus Schnitt VI (Grabenfiillung und Begehungshorizont dicht 

hinter der Mauer) gehdren in die Spatlatenezeit.

Die Anlage des Torschnittes (Abb. 7 und 8—9) am Ubergang vom Nordwall 

zum Randwall erfolgte zunachst auf Verdacht, denn es war wegen der unge- 

wohnlichen Lage nicht gesichert, ob sich unter der breiten Senke, die der Wall- 

korper an dieser Stelle bildet, tatsachlich das Tor verbarg. Ungewohnlich ist die 

Stelle deswegen, weil der Angreifer mit der Schildseite heranrucken konnte. 

Auch sonstige oberflachig erkennbare Kennzeichen, wie Einziehung der Torgasse 

oder dergleichen waren nicht sichtbar. Es wurde zunachst damit begonnen, an
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der Innen- und AuBenseite des Walles nach den Kanten des erhaltenen Mauer- 

kerns zu suchen, was ohne groBe Miihe gelang.

Die trapezfbrmige Torkammer (Abb. 7) ist an der Innenkante der Mauer 

ca. 3,5 m breit, an der AuBenkante hingegen 2,3 m. Da die bstliche Torwange 

wegen des natiirlichen Gelandegefalles einem gewaltigen Schub und Druck der 

Gesteinsmassen ausgesetzt war, sind selbst die Blbcke in der untersten erhaltenen 

Fundamentlage verdriickt oder verkantet. Nur im FuBpunkt diirfte sich die alte 

Linie der Torwange abzeichnen. Die westliche Torflanke ist dagegen unverandert 

geblieben. Das Steinpfiaster in der Torgasse bestand aus zwei iibereinander- 

geschichteten Lagen. Das plattige Gesteinsmaterial war haufig hochkant gestellt. 

Eine einzige Stelle in der Mitte der inneren Gasse ist verdachtig, als Standort fiir 

einen Torpfosten gedient zu haben, der jedoch nicht in den Boden eingetieft, 

sondern auf eine Steinplatte gestellt und von Keilsteinen umgeben war. Doch 

ist das nur eine vage Annahme. Merkwiirdig waren die Bodenverhaltnisse in 

der Torgasse. Im westlichen Teil, begrenzt durch den hypothetischen Torpfosten 

und die bstliche TorauBenkante, zeichnete sich der gelbgraue Boden zwischen 

den Pflastersteinen durch besondere Hartung aus, im bstlichen Teil war er locker 

und weich. Dies kbnnte bedeuten, daB die westliche Torgasse einer intensiveren 

Benutzung ausgesetzt war als die bstliche. Wenn diese Annahme richtig ist, 

miiBte eine Pforte an der Innenseite der Gasse auf der Linie des vermeintlichen 

Pfostens angebracht und fiir den Verkehr vorwiegend die westliche Bahn frei- 

gegeben gewesen sein. Jedoch, der mangelhafte Befund laBt eine sichere Deutung 

nicht zu.

Nach Fortraumung der Pflasterung waren im Torplanum 3 die Grund- 

linien der Torwangen klar hervorgeholt. Holzkohlereste und dunkle Verfarbung 

entlang der bstlichen Steinreihe sind zu schwach, um aus ihnen Relikte einer 

hblzernen Torwangenverkleidung oder -versteifung abzuleiten. Das unterste 

Niveau der Fundamentsteine im Tor lag zwischen 358,84 bis 359,07 m fiber NN., 

die Pflasterung der Gasse um 20 bis 30 cm hbher.

Die AufriBzeichnung der erhaltenen, untersten Steinlagen der beiden Tor

wangen geben die Verwendung groBer, meist rechteckiger Blbcke zu erkennen. 

Anzeichen fiir querlaufende Balkenziige des inneren Mauergeriistes ergaben sich 

nur an den besser erhaltenen Teilen der Tormauer (Abb. 6).

Den nbrdlichen AbschluB der westlichen Torwange bildete eine machtige, 

1,6 m lange, hochkant gestellte und fief in den gewachsenen Boden eingelassene 

Sandsteinplatte. Sie gehbrte zu einem turmartigen Vorbau, der auch an der 

Nordseite mit einer hochkant gestellten Platte abgesichert, im iibrigen aber aus 

vorwiegend groBen Steinblbcken gebaut war. Diese 3 m breite Vorbastion sprang 

1,8 m fiber die auBere Mauerlinie vor (Abb. 7 und 9). Ihr Mauerwerk war bis 

zu 1,5 m hoch erhalten und verjiingte sich leicht nach oben. Diese Verjiingung, 

die besonders deutlich am Ubergang zum weiteren Mauerverlauf erkennbar 

wurde, unterstreicht den vorwiegend statischen Zweck dieses Baugliedes, das 

der Absicherung des westlichen Torfliigels an dem hier beginnenden Steilhang 

diente. Gleichzeitig wird ein turmartiger Oberbau zur Erhbhung der Defensiv- 

kraft anzunehmen sein. In der bstlichen AuBenwand des Vorbaues und der 

rechtwinklig anschlieBenden Hauptmauer waren wiederum zwei Locher fiir 

Balkenkbpfe des Mauergeriistes gut sichtbar. Die Torgasse verjiingte sich
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Abb. 6 Mauer, ostliche Tor-Landscheid, Burgscheider 

wange Schnitt VII in Aufsicht

Abb. 7 Landscheid, Burgscheider Mauer, Torplanum Schnitt VII
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infolge der angeschragten ostlichen Torwange von 3,4 m auf 3 m von innen 

nach auBen. An der AuBenseite der Torgasse trat durch den Riicksprung des 

Torturmes eine zusatzliche Verengung ein. Hier betrug die Breite des Torein- 

ganges nur noch 2,2 m. Im Winkel zwischen der westlichen Torwange und dem 

Turmvorsprung kbnnte der Anschlag oder die Einhangung des Burgtores ange- 

nommen werden. Jedenfalls spricht bei der GrundriBform alles fur ein AuBentor 

und nicht — wie bei Otzenhausen oder Manching — fur die Konstruktion einer 

zwingerartig eingezogenen Pforte. Die Mauerbreite an der ostlichen Torwange 

betrug 5,2 m, an der westlichen Torseite hinter dem Turm 4,6 m. Die GrundmaBe 

des Turmes waren 3,6 X 2 X 3,2 X 2,2 m. Im Torschnitt kamen nur geringfiigige 

Scherben zutage.

Fur den Schnitt VIII im Randwall (Abb. 2) wurde eine Stelle an der Siidwest- 

seite ausgesucht, an der schon vor unserer Zeit ein unerlaubter Suchgraben 

gezogen worden war. Dieser brauchte nur bis auf den gewachsenen Boden 

vertieft zu werden. Die Uberraschung war groB, als sich statt der vermuteten 

schmalen Randmauer an der Kante des Hanges Spuren einer 5,5 m breiten, 

massiven Mauer einfanden. Die oberflachlich teilweise freistehenden, aufgereih- 

ten Steinblocke der vermeintlichen schmalen Randmauer sollten sich als das 

Fundament der inneren Mauerschale entpuppen, wahrend die auBere Mauer in 

5,5 m Abstand hangabwarts lag. Es geniigte, ein 3 m langes Stuck dieser AuBen- 

front freizulegen, um auch hier wieder das Prinzip der Mauerkonstruktion mit 

mindestens 2 sichtbaren Lochern fur die Balkenkbpfe bestatigt zu finden. Die 

in ihrem Erhaltungszustand zu geringe Hbhe der inneren Mauerschale erlaubte 

den Nachweis der Balkenkopflocher nicht. Bei Betrachtung des Randwallprofils 

von Schnitt VIII (Abb. 3) fassen wir zunachst die horizontal gelagerten Funda- 

mentblbcke der auBeren Mauerschale und die zur Zeit bereits aus der ursprung- 

lichen Position geriickten Steine der Innenseite ins Auge. Mit groBformatigem 

Material ist auch die innere Mauersohle bestiickt. Im iibrigen besteht die Fullung, 

wie beim Nordwall, zum Teil aus kleinem Steinschlag, der mit rbtlichem Sand 

vermischt ist. Etwa in der Mitte des Profils vermeint man, das Loch fur einen 

Balkenquerzug zu erkennen. Die hier zu beobachtende Anreicherung groBer 

Vierkantblocke laBt die Annahme einer inneren steinernen Mauerrippe zu, 

d. h. eine Art zusatzlicher statischer Sicherung, die sich zwangslaufig aus der 

Hanglage ergibt. Der Gerollhalde am AuBenhang steht eine verhaltnismaBig 

diinne Steinlage auf der Innenseite gegeniiber, die im sanft ansteigenden Burg- 

gelande allmahlich auskeilt. Viele der hier registrierten Steine scheinen absicht- 

lich, manchmal schrag, zuweilen hochkant gesetzt. Sie lagen in einer harten, 

weiBlichgrauen, leicht humosen Erdschicht, die wiederum Scherbenfunde enthielt 

und mithin wohl als Erbauungs- und Benutzungshorizont unmittelbar hinter 

der Mauer anzusprechen ist. Sehr deutlich hebt sich diese Zone gegen die 

darunter liegende, weiBlich-gelbe Schicht ab, die sich, allmahlich dtinner wer- 

dend, den ganzen Hang hinabzieht und die Unterlage des Mauerbaues bildet. 

Es ist eine naturliche, podsolierte Bodenbildung, die der harten Verwitterungs- 

rinde des anstehenden Gesteins unmittelbar aufliegt und die, wie bereits beim 

Nordwall vermerkt, als Beweis dafiir gelten darf, daB der Berg vor Anlage der 

Burg mit Heidevegetation bedeckt war. Als wichtigstes Ergebnis der Unter- 

suchungen im Randwall darf festgehalten werden, daB die Umfassungsmauern 

des Burgberges eine durchgehende Starke von 5,6 bis 6,00 m gehabt haben.
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Abb. 8 Landscheid, Burgscheider Mauer, Torplanum Schnitt VII von Siiden

Uber die Zeitstellung der keramischen F u n d e (Inv. 67,30—39) ist kein 

Zweifel moglich (Abb. 25,4—12). Wiirden allerdings Randstucke fehlen, so ware 

es schwer eine Entscheidung zu treffen, denn die meisten Scherben sind grob- 

tonig, vielfach rauhwandig und wenn. die Oberflache geglattet ist, glaubt man 

jene braun- bis schwarzgefleckten Erzeugnisse vor sich zu haben, die fiir die 

Friihlatenezeit so charakteristisch, die aber auch in den Grabern des Spatlatene 

noch vorhanden sind. Auch die mit Fingertupfen (Abb. 25,12) oder getupften, 

plastischen Schulterleisten versehene Ware setzt die altere Tradition fort, wir 

kennen sie vornehmlich aus Siedlungen, nicht aus Grabern. Den Ausschlag fiir die 

Zeitbestimmung geben die weitmiindigen Terrinen oder Topfe mit nur schwach 

gerundetem Profil (Abb. 25, 5, 6, 9, 11). Ein wichtiges Indiz bei ihnen ist die 

schrag nach innen abgestrichene Randlippe, ein Merkmal, das auch bei den 

Kiimpfen oder Schiisseln ausgeformt ist (Abb. 25,7 und 10). Es fehlen im Inventar 

die schwarzen oder gelbbraunen Drehscheibenflaschen, die Pokale und bemalte 

Scherben. Dies kbnnte freilich auf einen Zufall der Fundbergung zuriickzufuhren



Die Spatlatene-Burgen 47

sein. Insgesamt macht aber der bisher geborgene Vorrat einen recht friihen 

Eindruck, und wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, die altere Phase des 

Spatlatene in Anspruch zu nehmen13. Ob der ins Burginnere verschleppte eiserne 

Nagelkopf im holzernen Mauergeriist verbaut war, bleibt ungewiB.

Halten wir als Ergebnis fest: die Burgscheider Mauer ist ein Ring- 

abschnittswall mit Abschnittsgraben und umlaufenden Trockenmauern in murus- 

gallicus-Technik der Spatlatenezeit. Das im GrundriB trapezfbrmige Kammertor 

hatte an der Seite des nordostlichen Steilhanges zur statischen Absicherung des 

Mauerwerks eine kraftig fundierte Verstarkung, wahrscheinlich mit einem 

Kampfturm als Oberbau. Kulturabfalle wurden hauptsachlich im unmittelbaren 

Mauerbereich geborgen. Uber die Art der inneren Burgbesiedlung konnten noch 

keine brauchbaren Aufschlusse erzielt werden, da aus Griinden des Forstschutzes 

groBflachige Untersuchungen nicht angebracht waren.

Durch Grabungen in einigen Triimmerstatten auBerhalb des Burgwalles 

konnte auch das zeitliche Verhaltnis von der Burg zur umliegenden Siedlung

13 Die Unterteilung der Spatlatenezeit in drei Phasen, die sich auf das letzte vor- 

christliche Jahrhundert verteilen, hat A. Haffner in seinem Beitrag uber das Graber- 

feld Hoppstadten-Weiersbach auf S. 104 f. dieses Bandes der Trierer Zeitschr. ausfiihr- 

lich behandelt. Eine noch genauere Feindatierung wird die in Gang befindliche Auf- 

arbeitung des Graberfeldes von Wederath erbringen.

Abb. 9 Landscheid, Burgscheider Mauer, Torplanum Schnitt VII von Norden
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geklart werden. Diese Bauten liegen. innerhalb einer ausgedehnten alten Feldflur 

mit Ackerwallen oder umhegten Viehweiden und gehdren in die romische 

Periode. In dem der Burg am nachsten gelegenen Trummerhaufen eines kleinen 

Gebaudes mit fruhrdmischen Scherben und einer Miinze der Faustina I wurden 

auch einige keramische Reste der vorromischen Zeit geborgen. Uber die Ergeb- 

nisse dieses Teils der Forschungen wird in anderem Zusammenhang berichtet 

werden. Vorweg darf ich aber auf eine vbllig unerwartete Neuentdeckung hin- 

weisen, die uns als Uberleitung zu dem nachsten Besprechungspunkt will- 

kommen ist.

Zu den zahlreichen Gelandedenkmalern, die Klaus Schmitz fast im Sinne 

einer modernen archaologischen Landesaufnahme kartiert hatte, schon bevor 

sich das Museum aktiv einschaltete, gehdren im naheren und weiteren Bereich 

der Burgscheider Mauer auch einige Grabhugelfelder. Das eine von ihnen auf 

der Gransdorfer Feldflur war durch Beackerung zum Teil bereits weitgehend 

dem Erdboden gleichgemacht. Ein Vergleich zweier Vermessungen von 1938 und 

1967 gab zu der Befiirchtung Anlab, dab in absehbarer Zeit auch die letzten 

Spuren eingeebnet wurden. Deshalb wurden die auf freiem Feld liegenden Hugel 

im Herbst 1968 ausgegraben. Unter ihnen befand sich das Wagengrab eines 

Kriegers, der den armlichen Eifeler Verhaltnissen nach mit Beigaben zwar spar- 

lich ausgestattet, aber zweifellos zur Gruppe jener bevorzugten Gesellschafts- 

schicht gehorte, die militarised und politisch im kleinen Gau- oder Untergauver- 

band eine gewisse Rolle gespielt hat. Immer deutlicher tritt es in jtingster Zeit 

hervor, dab sich die Herrschaftsbereiche solcher Hauptlingsgeschlechter im 

Kartenbild gegeneinander abheben und durch „Furstengraber“ oder eine Hohen- 

befestigung als Fliehburg oder Hauptlingssitz oder auch beides ausgezeichnet 

sind. In unserem Fall besteht zwar eine gewisse zeitliche Diskrepanz zwischen 

dem Gransdorfei' Wagengrab (Friihlatene) und der Burgscheider Mauer (Spat- 

latene), aber die enge Nachbarschaft — man mibt auf der Karte zwischen beiden 

Punkten eine Entfernung von 2,5 km Luftlinie —- diirfte, gemessen an den zahl

reichen Analogien, kaum auf einem Zufall beruhen14. Ganz gleich, was die 

Zukunft uns in diesem an sichtbaren Gelandedenkmalern so reichen Landschafts- 

teil noch an Uberraschungen bringen mag, mit der Moglichkeit, in diesem 

Bereich den Sitz eines friih- bis spatlatenezeitlichen Adelsgeschlechtes anzuneh- 

men, werden wir schon jetzt rechnen diirfen (Abb. 1 Fpl. 3).

Die Altburg bei Hoppstadten-Weiersbach

(Zur Gelandelage s. Abb. 1 im Beitrag Haffner, S. 72 in diesem Band)

Die soeben angesprochene Problemstellung war es, die mich veranlabt hatte, 

unter den nicht untersuchten vorgeschichtlichen Burgwallen des Hunsriicks die 

Altburg von Hoppstadten-Weiersbach auszuwahlen. Der Bezirk Hasselt, Hopp

stadten, bekannt durch seine Fiirstengraber (HEK II)15, liegt kaum 3 km von der 

Altburg entfernt. In voreiliger Erwartung der Grabungsergebnisse setzte ich 

in einer Karte 1967 beide Fundpunkte als gleichzeitig an16, eine Ungeduld, die

14 Eine Zusammenstellung der Analogien bei R. Schindler, Studien a. a. O. S. 138.

15 L. Kilian, Hiigelgraber bei Hoppstadten, Trierer Zeitschr. 24—26, 1956/58, 59—102.

16 R. Schindler, Studien a. a. O. Karte Abb. 57.
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sich rachen sollte. Das Ergebnis fiel anders aus, jedoch, wie sich zeigen wird, 

vielleicht noch interessanter als erwartet.

Soweit ich sehe, hat bisher nur F. Back17 die Altburg bei Weiersbach fur 

erwahnenswert befunden. Sie liegt auf einem schmalen Bergsporn, der von zwei 

tiefen Senken, der Sengelbachschlucht und dem Deimelsgraben eingefaBt wird 

und zur Nahe hin in einem fast senkrechten Felsabbruch endet. Ein kahler 

abfallender Felsgrat zieht sich von der Ostspitze des Burgberges entlang dem 

Steilufer der Nahe bis zur Einmundung des Sengelbaches. Von dieser Ostspitze 

aus dffnet sich dem Beschauer ein wundervoller Blick in das von bewaldeten 

Hangen umsaumte FluBtal. Nur verwegene Kletterktinstler kbnnen es wagen, 

den Burgberg von der Talseite her zu erklimmen. Aber auch an der Nordseite, 

mehr jedoch vom Siiden her bereitet der Anstieg wegen des steilen Hangwinkels 

Schwierigkeiten. Nur von den westlichen Bergen her, auf deren hbchster Erhe- 

bung der „Steinerne Mann“ (vielleicht eine Flurbezeichnung fur einen romischen 

Viergbtterstein oder dergl.) gelegen ist, bietet sich ein einigermaBen bequemer, 

wenn auch auBerst schmaler Zugang zur Burg. Die Lage war also strategisch 

gesehen gut gewahlt. Wer sich auf der Altburg verschanzte, vereinigte den 

Nutzen der Beherrschung des Nahetalweges mit dem Vorzug weitgehender 

Verborgenheit. Denn all die Hohenziige rings um die Altburg sind erheblich 

hoher und in sich so stark gegliedert, dab der Burgberg dem feindlichen Spaher 

weder von der Tai- noch von der Bergseite verdachtig sein konnte. Und wer sich 

von Westen her in bdser Absicht nahern wollte, der hatte den Nachteil eines 

nur ganz schmalen Zugangs zu riskieren, denn die letzten 100 Meter vor der 

stark befestigten Ostspitze verlaufen auf einem nach den Seiten hin steil 

abfallenden Berggrat. Der schmale Berggrat erweitert sich bei Hbhe 393,8 gegen 

Osten zu einem langgestreckten, halbkreisfbrmigen Plateau mit einer fast gera- 

den Basis im Siiden und einem mehr elliptisch als kreisfbrmig ausgebildeten 

Segmentbogen im Norden (Abb. 10). Man kann auch von einem gleichschen- 

keligen Dreieck mit abgerundeten Ecken sprechen. Von der Ostspitze (393 m + 

NN) bis zur Westspitze (368 m + NN) hat die Burgflache ein Gefalle von 35 m. 

Die grbBte Ost-West-Erstreckung der Innenflache wird mit 250 m, die grbBte 

Nord-Stid-Erstreckung mit 80—90 m gemessen. Die vom Wall umschlossene 

Nutzflache ist maximal etwa 1 ha groB. Da jedoch der siidliche Randstreifen 

wegen starker Gelandeunebenheiten und die beiden lang ausgezogenen Ecken 

wegen ihrer Enge nicht besonders einladend sind, wird man den effektiven 

Nutzwert der Flache niedriger veranschlagen durfen. Ein langgezogener 

Terrassenabsatz an der Siidseite ist tektonisch bedingt. Nur die Ostspitze der 

Altburg wird von einem hohen und an der Basis bis zu 15 m breiten Steinwall 

eingefaBt. Wahrend sich der siidliche Wallschenkel schon sehr bald an der 

Abbruchkante zum Steilhang verlauft, ist er im Norden noch gut 130—140 m 

sichtbar. Hbhe und Breite des Walles nehmen, je weiter wir ihn nach Osten 

verfolgen, immer mehr ab, sein sichtbares Ende fallt etwa mit dem Beginn 

der steilen Felsuferkante an der Nahebiegung zusammen. Urteilt man nach den 

an der Oberflache sichtbaren Merkmalen, so wiirde man die Altburg als eine 

Art Abschnittswall klassifizieren, bei dem aus gelandebedingten Griinden nur 

die Ostspitze und die Nordflanke bewehrt sind. In Wirklichkeit haben wir es

17 F. Back, Rbmische Spuren und Uberreste im Nahegebiet (1893) 84—87.

4



50 Reinhard Schindler

WEIERSBACH , KR.BIRKENFELD „ ALTBURG " 1968

0 50 100 150m PLAN-B-1170

Abb. 10 Plan der Altburg bei Hoppstadten-Weiersbach mit Grabungsschnitten

aber mit einer ringsum befestigten Anlage zu tun, wie das Ausgrabungsergebnis 

zeigen wird. Daraus kann man lernen, dab Typisierungen nach dem auberen 

Erscheinungsbild zu Trugschliissen fiihren kbnnen. Durch Terrassenkanten oder 

Felsabsatze ist das Plateau vor allem im Siiden und Osten untergliedert. Ver- 

lagerung der Gesteinsmassen an der dstlichen Wallspitze gehen auf Versuchs- 

grabungen zurtick, fiber die leider keine Aufzeichnungen bestehen18. Zu den

18 Der Birkenfelder Heimatverein unternahm eine Untersuchung, bei der keine 

Funde gemacht wurden, im Jahre 1886 an der Ostspitze des Walles (F. Back a. a. O.). 

Auf diese Grabung sind die heute noch sichtbaren Veranderungen der dstlichen Wall

spitze zuruckzuftihren. Eine angeblich nach jener Ausgrabung in dem Einschnitt 

gefundene Hadriansmiinze, die Back nur dem Hbrensagen nach bekannt war, hat ihn 

offenbar dazu bestimmt, in der Altburg eine rdmische Verschanzung zu sehen.

Audi in den 20er Jahren sollen nach Auskunft von Ortskundigen nochmals Such- 

grabungen, mbglicherweise im Torbereich, stattgefunden haben.
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oberflachlich auffalligen Gelandemerkmalen gehort eine als Wasserloch vermutete 

and durch die Grabung bestatigte Senke im Winkel zwischen den bstlichen 

Wallschenkeln. Des weiteren gehort hierzu der an der Nordseite befindliche 

Walldurchbruch. Er ist der einzig bequeme Zugang ins Burginnere, der so wie 

heute schon den Erbauern und Benutzern als Einfahrt gedient hat, wie die 

Grabung bestatigte.

Das ganze Burggelande einschlieblich der seitlichen Steilhange ist teils mit 

gestriippartigem Stangenholz, teils mit Nadelbaumen bestanden. Nach Osten hin 

lichtet sich der Bewuchs. Infolge der extremen Kleinparzellierung des Waldes 

war es nicht einfach, die richtigen Besitzer der ausgewahlten Grabungsflachen 

fur die Erteilung der Grabungserlaubnis ausfindig zu machen.

Die Ausgrabungen sind in der Zeit vom 3. Juli bis 27. September 1968 

durchgeftihrt worden. In der brtlichen Aufsicht und Durchfiihrung der tech- 

nischen Arbeiten wechselten sich die Herren Dr. Alfred Haffner und Karl-Heinz 

Koch miteinander ab. Was bei Grabungen im Landgebiet selten ist, mit der 

Wahl der Arbeiter hatten wir wenig Gluck. An zahlreichen Regentagen mubte 

die Arbeit unterbrochen werden. Trotzdem sind die gesteckten Ziele relativ 

zeit- und kostensparend erreicht worden. Die Anfertigung des topographischen 

Hbhenschichtenplanes im Mabstab 1:1000 war schon vor der Grabung durch 

Vermessungsingenieur Paul Muller durchgeftihrt worden (Abb. 10). Die Unter- 

suchungsschnitte I, II und IV galten der Klarung des Mauerbauprinzips. In 

Schnitt HI wurden das Wasserloch, in Schnitt IV der sudliche Randwall unter- 

sucht. Ganzlich ergebnislos verliefen die beiden Suchgraben VI und VII im 

Zentrum des Innenraumes. In dem grobflachig angelegten Schnitt VIII kam die 

Toranlage zutage (zur Lage der Schnitte: Abb. 10).

Die Technik des Mauerbaues konnte in den Untersuchungsschnitten 

I—II, IV und VIII dank der im Kern des Walles vorgefundenen Reste miihelos 

studiert werden. Es handelt sich um eine Trockenmauer ohne erkennbare Holz- 

einbauten. Wohl mag es sein, dab Hohlraume ehemaliger Balkenlagen oder 

Pfostenstellungen bis zur Unkenntlichkeit verstiirzt sind. Da aber sowohl die 

inneren wie die auberen Mauerschalen 0,5—0,9 m hoch im urspriinglichen Ver

band angetroffen wurden, hatte sich irgendeine Art von Geriistbau zu erkennen 

geben miissen (Abb. 11—13 und 15).

Die Mauerbreite schwankt an der Nordseite (im Schnitt I, II und VI) zwischen 

3,6 m in Schnitt I—II und 4,9 m in Schnitt IV. Beim Versetzen der inneren und 

auberen Mauerschalen wurde die Anwendung der Laufer- und Bindertechnik 

beobachtet: 0,6—0,8 m lange, plattig gespaltene Melaphyrstiicke waren im 

Wechsel langs und quer ubereinander geschichtet und erhohten so die Stand- 

sicherheit (Abb. 12). Das tibrige, meist lagenmabig geschichtete Gesteinsmaterial 

hatte handliches Format (0,3—0,4 m); soweit es die Sprbdigkeit des quarzitischen 

Gesteins zulieb, wurden plattig gespaltene Stiicke bevorzugt. Die Fiillung 

zwischen den Mauerschalen entbehrte jeglicher Regelmabigkeit. Bruchsteine 

wechselten in ungleichmabiger Verteilung mit Lagen gelben Sandes. Nur stellen- 

weise — z. B. im Westprofil von Schnitt I — hatte es den Anschein, als ob man 

in sporadischen Abstanden das Gesteinsmaterial im Mauerinneren auch lagen- 

weise versetzt hatte. Die sehr sauber gefugte Auben- und Innenmauer im 

Schnitt I und II (Abb. 11) und damit ubereinstimmend in Schnitt VIII (Abb. 22)

4*
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Abb. 12 Weiersbach, Altburg, Maueraufsicht Schnitt I—II

Abb. 13 Weiersbach, Altburg, Ansicht AuBenmauer Schnitt I—II
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Abb. 14 Weiersbach, Altburg, Wasserloch im Fels, Schnitt III

unterscheidet sich von derjenigen im Schnitt IV durch die Verwendung von 

aufrecht gestellten Flatten in der unteren Fundamentlage (Abb. 15). Ein Grund 

fur diesen Wechsel der Technik ist nicht zu erkennen. Die FuBpunkte der 

inneren und auBeren Mauerkanten liegen in den Schnitten I und II annahernd 

auf gleicher Hbhe. Im Schnitt IV ist die AuBenkante jedoch ein gutes Stuck 

hangabwarts verlagert, so dab zwischen dem inneren und auBeren MauerfuB 

eine Hbhendifferenz von ca. 1,5 m gemessen wird. Wahrend also im Schnitt I 

und II der gesamte Mauerkbrper noch auf dem Plateaurand sitzt, ist er im 

Schnitt IV zur Halfte auf den Steilhang verlagert. Er ist hier iibrigens unmittel- 

bar auf dem felsigen Untergrund aufgebaut. Demgegemiber beobachten wir im 

Schnitt I und II unter der Mauer eine Bettung aus rotbraunem Lehm, der mit 

kleinem Steinschrott vermischt ist. Bei Betrachtung des Schichtenwechsels 

(Abb. 11, Profit A—B und G—H) wird klar, wie diese Bettung zustande gekom- 

men ist. Sie iiberlagert, wie wir sehen, teilweise den anstehenden Fels, teilweise 

dessen Verwitterungskruste. Man wird also die aus dem Untergrund hervor- 

lugenden, durch Witterungseinflusse naturlich gespaltenen zermiirbten Felskbpfe 

abgebaut und baugerecht zugespalten haben (Abb. 21 zeigt an anderer Stelle 

die Art der Ausbruchsfugen). Die dabei entstandenen Vertiefungen und Mulden 

wurden mit dem angefallenen Kleinschrott und rbtlichem Lehm wieder aufge- 

fullt. Auf der so geschaffenen Unterlage ist sodann die Mauer errichtet worden, 

ein Vorgang, der auch in den Profilen von Schnitt V deutlich zutage trat. DaB 

sich im Schichtenbild (Abb. 11, A—B) verschiedene Arbeitsgange widerspiegeln,
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ist an der Rotfarbung des Bettungslehms und an der Gelbfarbung des Fiillsandes 

im Mauerinneren zu erkennen. Fur beide Arbeitsgange wurde verschiedenes 

Material verwandt.

Die Bauleute haben nur geringfiigige zeitgenossische Spuren hinterlassen. 

Lediglich im Laufhorizont hinter der Mauer und in der Mauer (Schnitt II und IV) 

sind ein paar Scherben aufgelesen worden. Von einer Kulturschicht im eigent- 

lichen Sinne kann — etwa im Vergleich zu Landscheid — nicht die Rede sein. 

Weder im unmittelbaren Mauerbereich noch im weiter einwarts gelegenen 

Gelande, wie ja schlieBlich auch in den beiden Innenschnitten Nr. VI und VII 

war dergleichen zu sehen. Im Schnitt IV, der bis zu III verlangert wurde, mochte 

als Erklarung gelten, dab hier der gewachsene Fels ganz dicht an die Oberflache 

kam und das Ganze nur von einer diinnen Krume Waldhumus tiberzogen war. 

Die Felsoberflache zeigte auch hier iibrigens deutliche Spuren alter Abschrotung 

zur Gewinnung von Material fur den Mauerbau. In den mauerfreien Flachen 

der Schnitte I und II lagerte uber dem anstehenden Naturfels zunachst eine 

0,4 m und mehr messende Schicht Verwitterungsboden, dariiber brauner, 

humushaltiger Lehm der Waldoberflache. Hier hatte sich, wenn sie vorhanden 

gewesen ware, jede noch so diinne Kulturstrate im Schichtenbild abgezeichnet.

Aus methodischen Griinden beschreibe ich auch den Grabungsschnitt V 

(Abb. 16) ausfiihrlich, obwohl er im Ergebnis mit den bisher besnrochenen Be- 

funden in Schnitt I/II und IV tibereinstimmt. Wie erwahnt, sind sichtbare Spuren 

einer Umwallung fiber weite Strecken der Siidseite nicht vorhanden. Auch die 

Gerdllverteilung am steilen Siidhang ist so sporadisch, daB man auf Anhieb 

an einen Totalabsturz der Mauer nicht denken mochte. Erst der Schnitt Nr. V 

erbrachte Sicherheit dariiber, daB eine Randmauer vorhanden war. Sie ist bis 

auf die unterste Fundamentlage abgestiirzt, ohne sichtbare Spuren in Form 

einer Hanghalde oder eines kleinen Randwalles zu hinterlassen. Die Ursache 

dafiir wird beim Studium der Profilzeichnung (Abb. 16) deutlich. Die innere 

Mauerschale war so hart an den Rand des Steilhanges gesetzt, daB im Sturz 

kein Stein auf dem anderen und der innere FuBpunkt auf diese Weise nicht 

mehr erhalten blieb. Die AuBenschale, durch eine sauber gesetzte Reihe von 

zwei iibereinander geschichteten, plattigen Steinlagen noch gut erkennbar, 

ist um drei Meter hangabwarts verlegt. DaB es sich hier um eine nlanmaBige 

Unternehmung und nicht um ein Zufallsprodukt handelt, geben die horizon

tal geschichteten, meist plattigen Steine der inneren Mauerfullung zu erken

nen. Die Mauerbreite wird an dieser Stelle 3 m nicht uberschritten haben. 

Eine fast 0,9 m tiefe und 3.6 m breite Mulde hinter der Mauer, die snater 

mit rotlichem Lehm und Kleinschrott verfullt wurde, zeigt am Grunde unver- 

kennbare Spuren alter Materialentnahme fur den Mauerbau. Auch der an- 

schlieBend nach Norden ansteigende Naturfels zeigt Ausbruchfugen und Spalten, 

die von den Burgenbauern stammen diirften.

Von dem negativen Ergebnis der Bemiihungen, in den Suchschnitten VI 

und VII Spuren einer Innenbesiedlung aufzusniiren, war bereits die 

Rede. Hingegen bestatigte sich die Annahme eines Wasserloches19 bei Aus-

19 Eine als Wasserloch vermutete Senke im Ostwinkel des Mommerichwalles bei 

Gronig entpuppte sich als Materialentnahmestelle fur den Mauerbau (vgl. Schindler, 

a. a. O. S. 100). Eine entsprechende Senke im Nordwestwinkel des Steinrings von 

Otzenhausen ist als Quelle bekannt.
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Abb. 15 Weiersbach, Altburg, Ansicht Innenmauer Schnitt IV

hebung der oberflachlich sichtbaren Gelandesenke im auBersten Ostwinkel 

der Wallspitze (Schnitt III Abb. 11, L—M). Die 1,2 X 1,3 m groBe und an- 

nahernd viereckige, 1,1 m tief in den Fels geschlagene Grube fiihrte weder 

Grund- noch Quellwasser (Abb. 14). Die Einfullung des Loches mit stein- 

durchmischtem Erdreich im oberen Teil und einer unregelmaBigen Haufung 

grbBerer Steine in der unteren Halfte scheint nicht primar zu sein. Sie stammt 

offenbar von einer bereits in den letzten 70 Jahren erfolgten Suchgrabung. 

Darauf deutet auch das Fehlen einer natiirlichen unteren Schwemmschicht 

und das Fehlen von Kulturrelikten hin. Der Befund spricht fur eine Zisterne, 

die man in Ermangelung einer Quelle in Zeiten der Not und Gefahr mit 

Wasser aus dem nahegelegenen Sengelbach gefiillt haben wird.

Die Untersuchungen am B u r g t o r (Abb. 17) waren des Gelandes wegen 

mit Schwierigkeiten verbunden. AuBerdem hatten friihere, unsystematische 

Grabungen20 den Befund an der entscheidenden Stelle des nbrdlichen Tor- 

fliigels verunklart.

Mit seiner vorgezogenen Nordmauer, einem zwingerartigen Torschutz, 

gleicht die Anlage im Typus dem Torbau des Allenbacher Ringskopfes21. Die 

von Siidwesten auf das Tor zustoBende 4 m breite Mauer ist auf den anstehen-

20 S. Anm. 18.

21 W. Dehn, H. Eiden, W. Kimmig, Der Ringskopf bei Allenbach. Trierer Zeitschr. 12, 

1937, 1—43.
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Abb. 17 Weiersbach, Altburg, Torplanum Schnitt VIII

den Fels gebaut. Die unteren Lagen der am Steilhang errichteten auBeren 

Mauerschale bestehen aus schweren rechteckigen Steinblocken; an der Innen- 

seite ist durchweg kleineres Material verarbeitet. Die Mauerfullung besteht 

vorwiegend aus gelbem Sand mit nur wenigen Steinen. Die alte Oberflache 

unterhalb der Mauer und innerhalb der Torgasse hat ziemlich starkes Gefalle 

nach Norden. Die westliche Torwange (Abb. 18) muBte also einen kraftigen 

Schub aushalten. Um so ratselhafter erschien uns das Fehlen jeglicher Holz- 

versteifungen, die in Form von Gruben oder Standspuren fiir Stiitzpfosten 

hatten in Erscheinung treten miissen.

Die den Torzugang schrag flankierende, 15 m lange AuBenmauer ist in 

einem Zuge mit der nach Osten streichenden Hauptmauer errichtet. Ihre 

Breite betragt nicht ganz 3,6 m. Bedingt durch die Hanglage (vgl. Profilzeich- 

nung Abb. 11, C—D) ist der gesamte Oberbau bis auf die zwei untersten, stets 

gut erhaltenen Fundamentiagen abgestiirzt. Die Hohendifferenzen sind erheb- 

lich. Sie betragen zwischen den FuBpunkten der Haupt- und Vormauer uber 

2,5 m (Profil C—D, Abb. 11), die Vormauer selbst hat in ihrer Streichrichtung 

von NNO nach WSW ein Gefalle von 2 m.

Der Befund macht es schlechterdings unmoglich, eine plausible Deutung 

fiir die Torgestaltung vorzuschlagen. Folgerichtig und den Oberflachenver- 

haltnissen nach am giinstigsten ware ein Tor, das rechtwinklig zur quer- 

streichenden Nordmauer so angelegt ist, daB es an der gegeniiberliegenden 

AuBenecke der westlichen Hauptmauer anschlagt bzw. dort sein Widerlager 

findet (Abb. 17). Aber weder an der genannten AuBenecke, die durch Wurzel-
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werk und Versturz verunklart war, noch an der korrespondierenden Stelle der 

gegeniiberliegenden Vormauer gab es die nbtigen Anhaltspunkte. Gerade hier 

war es auch, wo die Zerstbrungen friiherer Grabereien einsetzten. Das einzige 

tatsachlich nachweisliche Pfostenloch ist gegeniiber der von uns postulierten 

Stelle um 2 m nach auBen vorgeschoben (Abb. 17 und 20). Es ist unmittelbar 

vor die innere Schale der Vormauer gesetzt. Der viereckige Pfosten war mit 

Keilsteinen befestigt, die Tiefe der Eingrabung (gemessen von der mutmaB- 

lichen alten Laufhbhe) wird mit 0,5 m errechnet. Diesen Pfosten als Wider- 

lager ftir die entgegengesetzte Mauerecke anzunehmen, erscheint widersinnig. 

Vielleicht diente er zusammen mit einem anderen, am gegeniiberliegenden 

Torwegrand auf den Fels gesetzten oder in eine Felsspalte geklemmten, auf 

gleiche Hbhe vorgezogenen Pfosten als Trager ftir einen turmartigen Uberbau 

zur Torverteidigung. Doch all solche Deutungsversuche sind wenig stichhaltig, 

da der Befund zu wenig hergibt.

Wahrend die Vormauer in den tieferen Lagen auf einer Bettung von sand- 

durchmischtem Steinschotter ruht, ist sie weiter ostwarts auf Fels gebaut 

(vgl. Abb. 21). An dem am weitesten nach Osten vorgeschobenen Teil des 

Schnittes VIII ist nur die sauber gefugte Innenschale der Randmauer noch 

einmal erfaBt worden (Abb. 22). Die Mauerbreite erreicht hier wahrscheinlich 

wieder das NormalmaB von 3,6—4 m. Die Bodenverhaltnisse und nachtrag- 

lichen Veranderungen (durch erwahnte Grabereien und vielleicht Wegebauten) 

erlaubten nur mit Hilfe von Scherbenfunden, innerhalb der im GrundriB

Abb. 18 Weiersbach, Altburg, Torwange des westlichen Hauptwalles Schnitt VIII
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Abb. 19 Weiersbach, Altburg, Innenseite der Vormauer (Torgasse) Schnitt VIII

trapezfbrmigen Torgasse etwa den alten Laufhorizont zu ermitteln. Es bliebe 

noch zu erwahnen, dab die heutige Wegefiihrung des Burgzuganges — sie lauft 

jetzt unmittelbar auf der Lime der inneren Vormauer — gegenuber der alten 

offensichtlich etwas verandert ist. Diese mub selbstverstandlich mit der Schutz- 

mauer parallel verlaufen sein. Insgesamt ist der TorgrundriB mit seinem spitz- 

winkeligen Vorbau bzw. Zugang und der trapezfdrmigen Torkammer und Tor- 

konstruktion ziemlich eigenartig.

Bei alter Sparlichkeit der keramischen Fun de (Inv. 68, 445—450) ist eine 

zweifelsfreie Datierung ins Spatlatenealter gesichert. Man kann von Gluck 

sagen, daB dem so ist, da sich die Altburg sonst nach dem Grabungsbefund 

und der GrundriBbildung jedem Ver such einer zeitlichen Typisierung wider- 

setzen wiirde. Die meist stark zerbrbckelten Scherben zeigen im Brand, in der 

Farbe und im Bruch die Erkennungsmerkmale des letzten vorchristlichen 

Jahrhunderts. Ganz wenige Stiicke sind geglattet und gepicht, die meisten 

sind gerauht oder haben die typische stumpfe Oberflache. Der extrem dick-
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Abb. 20 Weiersbach, Altburg, Pfostenloch mit Keilsteinen an der

Innenmauer der Torgasse in Schnitt VIII

wandige Uberrest eines groBen VorratsgefaBes stammt aus der Auffiillung 

hinter der Randmauer in Schnitt V, das Miindungsstuck einer Schale mit 

schwach eingezogenem Rand aus Schnitt II (Abb. 25,3). Alles tibrige, vor- 

wiegend randlose Material wurde im Trockenmauerwerk oder in der Lauf- 

schicht hinter der Mauer der Schnitte I, II und IV oder im Torbereich ange- 

troffen. Die in der Torgasse gefundenen Rollkiesel mbgen als Schleudersteine 

gedient haben22. Das E r g e b n i s ist also in doppelter Hinsicht iiberraschend. 

Statt der erhofften Friihlateneanlage, die erwartungsgemaB mit den Fiirsten-

22 Etwa 70 rundliche Quarzkiesel als Schleudersteine warden auf dem Ringskopf 

von Allenbach gefunden (s. Anm. 21 S. 21). Vorkommen derselben Art in den Hbhen- 

befestigungen von Kercaradac und Le Carguet, Finistere sowie in Maiden Castle, 

Dorset sind erwahnt bei M. Wheeler und K. M. Richardson, Hillforts in Northern 

France (1957) 61, 151 und abgebildet auf Taf. 25.



Die Spatlatene-Burgen 61

Abb. 21 Weiersbach, Altburg, AuBenseite der Vormauer, auf Fels gebaut, Schnitt VIII

Abb. 22 Weiersbach, Altburg, Innenseite der bstlichen Hauptmauer Schnitt VIII
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grabern von Hoppstadten „Flur Hasselt“ hatte in Verbindung gesetzt werden 

kbnnen, lernten wir eine kleine, knapp 1 ha groBe Fliehburg der Spatlatene- 

zeit kennen, deren Trockenmauern ohne Anwendung der zeitgemaBen murus- 

gallicus-Technik errichtet wurde. Wahrscheinlich brauchte die als Sockel fur 

einen hblzernen Wehrgang dienende Trockenmauer wegen der steilen Hange 

des Burgberges nicht allzu hoch zu sein, so dab man Holzsubstruktionen ent- 

behren konnte; zusammen mit einem auf dem etwa 2 m hohen Steinsockel 

ruhenden hblzernen Oberbau kann die Gesamthbhe der Mauer das iibliche 

NormalmaB von 3,8—4 m erreicht haben. Aber auch in der Frage der brtlichen 

Verbindung von Burg und Furstensitz ergab sich eine Uberraschung. Wenige 

100 m nbrdlich der Altburg liegt im Bezirk „Heidenbiegel“ der von Dehn ge- 

grabene kleine Spatlatenefriedhof mit zwei auffallend reich ausgestatteten 

Wagengrabern. In den hier so bevorzugt Bestatteten Angehbrige eines Her- 

rengeschlechtes zu erblicken, das mit den Erbauern der Altburg in engere 

Beziehung zu setzen ist, diirfte kein allzu gewagter SchluB sein. Uber die 

siedlungsarchaologischen und kulturgeschichtlichen Konsequenzen dieser neuen 

Entdeckung geht A. Haffner ausfiihrlich im AnschluB an seine Materialvorlage 

des Friedhofs von Hoppstadten-Weiersbach. ein23.

Hier sei mir abschlieBend die Feststellung erlaubt, daB mit unserem Arbeits- 

ergebnis endlich auch erste Ansatze fur den archaologischen Nachweis jener 

von Casar so viel zitierten gallischen nobiles aus der Zeit der rbmischen 

Eroberungskriege gegluckt sind, jener politischen und militarischen Fiihrungs- 

krafte, die im Fundgut bislang iiberzeugend nur fur die friihe Phase der 

Latenekultur nachweisbar waren.

Aber kniipfen wir, zum nachsten Besprechungspunkt iiberleitend, noch 

einmal an den Mauerbau der Altburg von Weiersbach an. So wenig sich diese 

geriistfreie Trockenmauer in unser tibliches Schema der Spatlateneburgen ein- 

reihen laBt24, auch die neu entdeckte, jetzt zu behandelnde Burg von Ehrang 

scheint sich mit einer wiederum anderen Variante der Mauerkonstruktion un- 

serer gangigen Typisierung zu entziehen.

Der Abschnittswall „Auf Soels“ in Ehrang, Kreis Trier

Herr Pastor Dr. Kyll aus Butzweiler und Herr Zahnarzt Obser aus Kordel hatten 

bei ihren routinemaBigen Gelandegangen im Sommer 1967 festgestellt, daB 

beim Bau eines Materialanfuhrweges fur die Errichtung eines Hochspannungs- 

mastes in der Nahe des alten Stauwerks zwischen Kordel und Ehrang ein bisher 

unbekannter Erdwall durchschnitten wurde. Gemeinsam mit Herrn Cuppers 

besichtigte ich am 28. 8. 1967 die Durchbruchstelle. Zu unserer grbBten Ver- 

bliiffung standen wir an einem dem Landesmuseum bislang unbekannten im- 

posanten Abschnittswall, eine bemerkenswerte Tatsache schon allein deshalb, 

weil der Platz wenige Kilometer von Trier entfernt ist und weil seit Philipp 

Schmitt Generationen von Forschern, Altertumsfreunden und Museumsbeamten 

das an Gelandedenkmalern reiche Kylltal immer wieder abgesucht haben.

23 A. Haffner, Das Treverer-Graberfeld mit Wagenbestattungen von Hoppstadten- 

Weiersbach, Kr. Birkenfeld, S. 124 in diesem Band.

24 Eine Ubersicht der muri gallici gibt M. A. Cotton in M. Wheeler und K. M. 

Richardson, a. a. O. S. 159—216 mit Karte Abb. 35.
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Abb. 23 Ehrang, Auf Soels, Burgplan mit Grabungsschnitten

Dem bis zu 20 m breiten und bis zu 3 m hohen Wall ist ein flacher Graben 

vorgelagert, der stellenweise eine Breite von 22 m erreicht (Abb. 23). Dieser 

machtige, an seiner Nordseite sichelfbrmig ausschwingende und immer niedriger 

werdende Wall riegelt eine Bergnase von 240 m Breite und 220 Tiefe ab, die 

zur Kyll hin in einem jahen Steilhang endet. Am Grunde der nbrdlichen 

Begrenzungsschlucht geht der Lbhrbach zu Tai, die sanfter geneigte Siidsenke 

fuhrt zur Zeit kein Wasser. Die Bergspitze ist nur von der Hbhe des Ehranger 

Waldes aus erreichbar. Das abgeriegelte Plateau bildet eine 9600 qm groBe, 

ebene Flache, die mit feinem Sandboden bedeckt und daher siedlungsgiinstig 

ist. Der hochgelegene Stidteil dacht sich nach Norden allmahlich ab, bis er an 

der 180 m Hbhenlinie in den Steilhang uberleitet. Auf dem siidlichen Hoch- 

rucken ist der Wall am starksten und hochsten ausgebildet, weil hier des
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Abb. 24 Ehrang, Auf Soels, Planum im

Schnitt A—B

bequemen Zugangs wegen die starkste Abwehrkraft vonnbten war. In dem 

sich absenkenden Nordteil werden Hohen- und BreitenmaBe des Walles immer 

geringer. Wall und Graben sind 120 m lang. Dann folgt im leichten Sichelbogen 

ein 130 m langer, dem Gelande angepaBter Terrassenabsatz, der wohl das 

Vorhandensein einer leichteren Randbefestigung andeutet. Dicht unterhalb 

und parallel zur Terrasse verlauft ein Absatz, der in zwei hohlwegartige, zu 

Tai gehende Einschnitte ausmundet. Sie konnten von einem alten Auffahrts- 

weg herriihren.

Dichter Hochwald, der im Norden von jungem Nadelholz durchsetzt ist, 

verhindert die Sicht auf das jenseits des Lbhrbaches aufsteigende Bergmassiv 

mit der Korpesley an der Spitze. Nur die Hochspannungsschneise, die durch 

die Siidsenke fiihrt, gibt den Blick auf die bewegten Hohen im Siidosten und 

Westen frei. Am auBeren Plateaurand kann man von den steil abfallenden 

Felskuppen aus in der laubfreien Zeit durch das Geast der Baume die Win- 

dungen der Kyll durchschimmern sehen. Der Hbhenunterschied von der Tal- 

sohle bis zum Burgplateau betragt 50 m. Die Sicht auf die knapp 5 km entfernt 

liegende Kordeler Hochburg wird durch den felsigen Steilhang der Kutlei ver- 

deckt (Abb. 26). Bei Fundbergungen im Inneren der Hochburg sind kiirzlich 

Scherben der Hallstattstufe D und ein Quarzitbeil geborgen worden (Inv. 68, 

441—446).

Obwohl ein alter Waldweg den Wall etwa im unteren Drittel durchschneidet 

(Abb. 23, C—D), hielt es der Hochspannungsbautrupp fur notig, diesen an einer 

zweiten, und zwar besonders hohen Stelle mit der Planierraupe auf 3 bis 4 m 

zu durchstoBen (Abb. 23, A—B). Diese an sich bedauerliche Aktion hatte fiir 

uns den Vorteil, daB nicht nur das Denkmal als solches iiberhaupt bekannt 

wurde, sondern es wurde gleichzeitig ein perfekter Grabungsschnitt angelegt. 

Uns blieb nun nur noch die geringe Miihe, beide Profile des Durchbruchs nach- 

zuarbeiten und fiir die Dokumentation vorzubereiten (Schnitt A—B, Abb. 11).
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Das gleiche geschah zur Uberpriifung der Bodenschichten am Durchbruch des 

bereits vorhandenen alten Waldweges (Schnitt C—D)23. SchlieBlich wurde noch 

ein drifter provisorischer Grabungsschnitt an der auBersten Siidseite des Walles 

angelegt (Schnitt E—F)26, damit gewisse Unklarheiten des Befundes noch iiber- 

priift werden konnten. Die Durchfiihrung dieser MaBnahmen und die Anferti- 

gung der Zeichenarbeiten besorgte Herr Adolf Neyses, der zu gleicher Zeit 

gemeinsam mit Herrn Karl-Heinz Koch die Hauptvermessungen des Gelande- 

denkmales besorgte (Abb. 23).

Der fast horizontale Untergrund des Walles (s. Profilzeichnung Abb. 11) 

besteht aus gelbem Sand, der in 1 m Starke den gewachsenen Rotsandstein- 

felsen bedeckt. Unmittelbar uber dem Gelbsand liegt auf der Wallsohle eine 

4 m breite verkohlte Balkenlage; die Streichrichtung der Holzer fallt mit der 

des Profilschnittes zusammen, die Holzer sind also quer zum Wall geschichtet. 

Das ergibt sich auch aus der Flachenzeichnung des Planums am Grunde des 

Durchbruchweges (Abb. 24). Aber es waren auch Langszuge angebracht, wie 

man an dem im Querschnitt sichtbaren, rechteckigen Balkenkopf bei Meter 

B 5 (Abb. 11) erkennen kann. Dieser Langsbalken liegt auf einer Sandstein- 

platte auf. Weitere Unterlegsteine unter dem Holz kann man zwischen Meter 

B 4—5 und 2—3 im Profil ablesen. Die Vertiefung an der Frontseite der ver- 

kohlten Holzlage scheint nicht von einem senkrechten Pfosten zu stammen.

Beiderseits des Holzrostes im Abstand von 1,0 m und 0,8 m erhebt sich 

Trockenmauerwerk mit ausgesucht groBen Rotsandsteinblocken, die plattig 

zugehauen und an den Innen- und AuBenkanten des 6 m breiten Blocks sorg- 

faltig und lagenweise geschichtet sind. Die Fiillung zwischen beiden Mauer- 

schalen besteht aus regellos verteilten Bruchsteinen und rbtlich gefarbtem Sand- 

boden. Absichtliche oder zufallige Schichtung ist nicht zu erkennen. Innerhalb 

dieser Fiillung fallt ein unregelmaBiges, offensichtlich nach dem Wallinneren zu 

abgekipptes Paket von verfritteten, teils verschlackten Sandsteinen aus dem 

Rahmen (zwischen Meter B 4 und B 5). Diese kompakt sitzenden Schlackensteine 

kehren an den gleichen Stellen sowohl im Gegenprofil zu A-—B als auch im Profil 

C—D wieder, sie sind dort starker als in A—B nach dem Burginneren zu abge- 

winkelt und verraten einen bedeutend heftigeren Versturz. Der grbBte Teil 

dieser Masse ist weiB und fast pulvrig vergliiht. Hier muB ein Brand von solcher 

Intensitat stattgefunden haben, daB auch die unter der Steinfiillung liegenden 

Balkenziige vom Brand erfaBt und verkohlt sind. Spuren hoherliegender ver- 

brannter Holzziige oder senkrechter Pfosten im Aufgehenden sind in den offen- 

liegenden Profilschnitten nicht zu sehen. Ratselhaft ist im Profil A—B (Abb. 11) 

die Steinarmut uber der verfritteten Schicht. Alle Steine, die rechts von der 

inneren Mauerkante (Meter B 6 bis 9) liegen, sind als Versturz der Mauerinnen- 

schale aufzufassen. Uber der Steinfiillung im Mauerkern zeichnet sich ein 

2 V2 m breiter Horizont dunkler Branderde ab, in dem gebrannte Lehmbrocken 

mit Holzabdriicken verstreut liegen. Lehmbatzen mit Abdriicken von Astholz, 

Kniippeln und roh zugehauener Holzer, fur gewbhnlich als Hiittenlehm bezeich- 

net, sind auch im riickwartigen Mauerversturz aufgetaucht. Diese Beobachtung 

und die Tatsache, daB fiber der Brandschicht keinerlei Steine in der Abdeckung

25/26 wegen der weitgehenden Ubereinstimmung mit dem Befund in Schnitt A—B 

(Abb. 11) sind die Schnitte C—D und E—F nicht abgebildet.
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Abb. 25 Keramik. 1—2 Ehrang; 3 Hoppstadten-Weiersbach; 4—12 Landscheid. 1:6

der Wallkrone anzutreffen sind, gibt uns Hinweise fur eine Deutung des Befun- 

des.

Wie es scheint, war auf dem 6 m breiten und etwa 2 m hohen Steinsockel, der 

im Kern auf einem Holzrost ruhte und dessen auBere Mauerschalen sorgfaltig 

gesetzt waren, ein Oberbau aus Lehmfachwerk errichtet. Obwohl sich dafiir aus 

dem bisherigen Befund keine Anhaltspunkte ergeben, wird man annehmen 

diirfen, daB aus statischen Griinden der Fachwerkoberbau mit dem Holzrost in 

irgendeiner Weise verankert gewesen ist. Die ubergroBe Hitzeeinwirkung, die
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das partielle und ubrigens in alien drei Wallschnitten wiederkehrende Verfritten 

der Steine verursacht hat, setzt das Vorhandensein von viel Holz im Oberbau 

voraus. Ein diinnes Band von stark zerkleinerter Steinfritte liegt ubrigens auch 

auf dem inneren Steinversturz bei Meter B 7 bis 8,5.

Der Sockel aus Trockenmauerwerk verbiirgte offenbar zur Feindseite hin 

nicht die erforderliche Standsicherheit. Deshalb wurde der Aushub aus dem 

Wallgraben auf die 8 m breite Berme aufgebracht. Der aubere Steinsockel 

wurde auf diese Weise mit einer Schragberme zugedeckt. Nur so ist die nach 

rechts einfallende Schichtung der rot und gelb wechselnden Auftragzonen im 

Profil zwischen Meter A 8 und A 0 zu erklaren. Der Graben ist in den gewach- 

senen Rotsandstein eingetieft, seine 7 m breite Sohle liegt fast horizontal. Der 

dem Fels auflagernde Verwitterungsboden ist rot, der daruber geschichtete Sand 

gelb gefarbt. Beide Bodenarten befinden sich wechselweise geschichtet als 

Grabenaushub in der Bermenaufschiittung. Die Grabeneinfiillung zeigt 20 cm 

fiber der Sohle eine Zone 30 cm starken dunklen Sandes, der teilweise Holzkohle 

enthalt. Es kdnnte eingewehte Asche von der Brandkatastrophe sein. Da 

zwischen der Grabensohle und der dunklen Einfiillung gelber Sand eingespiilt 

oder eingeweht ist, dfirfte zwischen dem Befestigungsbau und dem Mauerbrand 

geraume Zeit verstrichen sein. AbschlieBend bleibt noch die 1 m starke Auf- 

hbhung der Wallkrone uber dem Steinkern und fiber der lehmbatzenhaltigen 

Brandschicht zu erwahnen. Sie scheint von einer nach der Brandkatastrophe 

erfolgten Aufhdhung zu stammen. In diesem Stadium der spateren Wieder- 

benutzung kann die Anlage allerdings nur noch als einfache Verschanzung 

gedient haben. Fur einen eventuellen Wehrgang auf der Wallkrone liegen keine 

Anhaltspunkte vor.

Es sei nicht verschwiegen, daB auch andere Deutungen des Ehr anger Wall- 

profils erortert worden sind. Allein, es fehlt ihnen die nbtige Uberzeugungskraft. 

So kdnnte z. B. der Holzrost am Grunde des Mauerkerns auf einen Vorganger- 

bau zurfickgehen, der nur aus Holz bestanden hat. Es fragt sich nur, ob dann 

nicht auch die unterste Balkenlage zu Asche verglfiht ware, anstatt verkohlt 

zu sein. In diesem Faile mfifite sich neben anderen im Erdboden erkennbaren 

Folgeerscheinungen ein kleiner Brandwall, wie etwa am Limberg bei Waller

fangen, gebildet haben. Fiir eine Mehrperiodigkeit fehlen auch in den fibrigen 

Teilen des Profils die erforderlichen Grenzhorizonte. Eine Trennlinie vermiBt 

man ubrigens auch zwischen der Sockelmauer und der Erdaufschfittung auf der 

Wallkrone, die wir einer zeitlich nicht bestimmbaren Nachbenutzungsphase 

zuschreiben mochten.

Hingegen ist die Datierung des Kernwerks ausreichend gesichert. Auf 

dem gelben Sand dicht hinter der Innenmauer und zugedeckt vom Mauerver- 

sturz liegt eine Lauf- oder Kulturschicht. Hier fanden sich an zwei Stellen, 

einmal ubrigens in Verbindung mit Hfittenlehm, einige Topfscherben (Inv. 68, 

453—56), darunter das Stuck eines handgeformten, schwarzgrauen Bechers mit 

glatt gestrichener Randlippe und Fingertupfen auf dem rauhwandigen Schulter- 

umbruch, wie er zum stehenden Inventar der Spatlatenegraber gehbrt (Abb. 

25,l/2)27. Dieser ziemlich generelle Zeitansatz laBt sich aber noch genauer

27 Zum Vergleich der Gefaliform sei auf Abb. 5,12; 11,15; 12,17; 17,8 bei Haffner 

a. a. O. in diesem Band der Zeitschrift hingewiesen.
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Abb. 26 Karte der Burgen an der unteren Kyll
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prazisieren. Ein Versuchsschnitt an der Innenseite des siidlichen Wallendes 

brachte zusatzlich zu den Uberresten aus dem Holzrost des Hauptschnittes 

weitere Mengen verkohlter Holzstamme zutage. Vier Baumstiicke wurden 

jahrringchronologisch von Ernst Hollstein analysiert28. Wegen der gut gesicherten 

Standortchronologie der aus demselben Wachstumsraum stammenden Rbmer- 

briickenhblzer wird man die errechneten Jahreswerte im Groben akzeptieren 

kbnnen. Und selbst fur den Fall, dab sich die absoluten Werte der Jahrringdia- 

gramme fur die Trierer Briickenholzer spater noch gering verschieben sollten, 

liegen sie doch fur sich in einem Zeitraum, der auch fur die keramischen Funde 

zutrifft. Hollstein errechnet fiir alle vier untersuchten Holzer — drei Eichen- und 

einen Erlenstamm — als gemeinsames Fallungsdatum das Jahr 97 vor Chr. 

Damit gelangen wir in einen relativ friihen Abschnitt der Spatlatenezeit.

Die Burg auf Soels bei Ehrang vermittelt uns also nach dem bisherigen 

Untersuchungsergebnis den Typ einer 6 m breiten Sockelmauer mit 

einem Oberbau aus Lehmfachwerk. Die Gelandeverhaltnisse sprechen fiir eine 

Abschnittsburg ohne randliche Umfassungsmauern. Uber die Funktion der 

Anlage wird man ein endgiiltiges Urteil erst dann fallen konnen, wenn das 

Burginnere auf Siedlungsreste naher untersucht ist. Vorerst will es jedoch 

scheinen, dab der Abschnittswall an der Kyll ausgesprochenen Fliehburg- 

charakter gehabt hat.

28 Gutachten Oberstudienrat E. Hollstein vom 31. 3. 1968.


