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Das Treverer-Graberfeld mit Wagenbestattungen 

von Hoppstadten-Weiersbach, Kreis Birkenfeld

von

Alfred Haffner

Im Juni 1937 stieBen Arbeiter bei Anlage eines neuen Weges von Weiersbach 

nach Distrikt Walsweiler an der bstlichen Gemarkungsgrenze auf Brandgraber. 

Uber den Amtsburgermeister von Birkenfeld wurde das Landesmuseum Trier 

benachrichtigt, so daB die Mehrzahl der Graber von W. Dehn, W. Kimmig und 

Grabungstechniker Gerbig gut beobachtet geborgen werden konnten1.

Das Graberfeld liegt auf der Flur „Heidenbiegel“ an einem sanft nach Norden 

zur Nahe hin abfallenden Hang am FuBe des Steinernen Mannes, 100 m sudlich 

der Westeinfahrt des Mausemiihlentunnels der Nahetal-Bahnstrecke zwischen 

Hoppstadten und Heimbach. Etwa 250 m Luftlinie ostlich des Graberfeldes 

erhebt sich die Altburg, eine schroff zur Nahe hin abfallende Melaphyrkuppe 

mit einer spatlatenezeitlichen Burgwallanlage (Abb. I)2.

Zwischen dem 23. Juli und dem 27. Oktober 1937 konnten in einer Flache von 

65X6 m entsprechend dem W—O verlaufenden neuen Weg 19 Brandgraber 

untersucht werden (Abb. 2). Vermutlich zwei Graber, sicher aber eines, wurden 

in der sudlichen Profilwand des neuen Wegzugs beobachtet, aber nicht geborgen. 

Nach Aussage eines Weiersbacher Bauern wurden gegen Ende des 19. Jahr- 

hunderts ca. 50 m westlich von Grab 1 zwei TongefaBe mit Asche gefunden, 

ein Hinweis darauf, daB das Graberfeld keineswegs vollstandig ausgegraben ist. 

Auch nach Norden zur Nahe hin diirften weitere Graber zu erwarten sein, da 

hier das Gelande fast flach und besonders gut zur Anlage von Grabern geeignet 

ist. Der Aussagewert der einzelnen Grabbefunde ist sehr unterschiedlich. Grab 

11 wurde von den Wegebau-Arbeitern unbeobachtet zerstort. Grab 1, 5 und 6 

wurden in Anwesenheit von A. Pirrmann aus Birkenfeld von den Arbeitern 

geborgen. Die Graber 7 und 9 waren bei Ankunft von Dehn schon grbBtenteils 

herausgenommen, so daB nur Teilbeobachtungen vorliegen. Die Graber 2, 3 und 8 

legten die Arbeiter frei, sie wurden von Dehn oder Gerbig geborgen. Alle 

ubrigen Graber wurden in Anwesenheit von Dehn, Kimmig oder Gerbig frei- 

gelegt und geborgen, so daB hier sehr gute Beobachtungen und Grabplane vor-

1 W. Dehn, Mitt. d. Ver. f. Heimatkd. im Ldkr. Birkenfeld 11, 1937, 49 ff.; — 

Trierer Zeitschr. 13, 1938, 232 ff. und 264 f. mit Abb. 5 und 8—11; — W. Dehn, Nach- 

richtenbl. Dt. Vorzeit 14, 1938, 234 ff. Taf. 58,1; — W. Dehn, Rhein. Vorzeit in Wort und 

Bild 1, 1938, 109 ff. Abb. 1—5; — W. Dehn, Trierer Zeitschr. 14, 1939, 24, Taf. 6 und 8; — 

G. Behrens, Nachtrag zum Katalog Birkenfeld. Beiheft d. Trierer Zeitschr. 19, 1950, 

22 f. und 50 f. Abb. 18 und 19; — J. Werner, Jahrb. RGZM, 2, 1955, 187, Abb. 7; — 

W. Dehn, Trier und das Trierer Land vor dem Erscheinen der Romer. In Geschichte 

des Trierer Landes I (1964) 90 f.; — G. Mahr, Die Jiingere Latenekultur des Trierer 

Landes (1967) 21 mit Taf. 13, 14, 20. Die Zeichnungen der Abb. 5,12—15 z. T. von Mahr 

iibernommen; — A. Haffner, Mitt. d. Ver. f. Heimatkd. im Ldkr. Birkenfeld 31, 1968, 

81 ff. Abb. 1—4.

2 Beitrag von R. Schindler im gleichen Bd. d. Trierer Zeitschr. S. 31.
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Abb. 1 Fundkarte von Hoppstadten und Umgebung, Liste der Fundstellen Anm. 81

liegen. Lediglich Grab 13 war an einer Ecke schon angeschnitten und einige 

Funde daraus entnommen.

Im Landesmuseum konnten die Funde grbBtenteils restauriert werden. Sie 

iiberstanden den Krieg ohne grbBere Schaden. Lediglich die Scherben aus dem 

zerstbrten Grab 11 sind nicht aufzufinden. Die Grabplane und Funde zeichnete 

Frau Christine Nagel, die Karten Herr Adolf Neyses.

Grab 1: Rechteckige, 1,00X0,60 m groBe Grabgrube; 0,70 m unter der Ober- 

flache; auf der Sohle Scherben von ca. 10 GefaBen, dazwischen Leichenbrand. 

Die Scherben weiterer, meist verbrannter GefaBe wurden von Arbeitern ohne 

Angabe der Fundstelle abgegeben. Sie stammen moglicherweise aus der Ein- 

fiillerde. Die Lage der Eisengegenstande ist unbekannt. Die Zugehbrigkeit einer 

Lanzenspitze und weiterer Scherben ist unsicher.
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Abb. 2 Hoppstadten. Graberfeldplan und Plana der Wagengraber 13 und 14
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Grober Becher, graubraun und rauh (H)3, H. 20,5 cm. Scherben einer 

F 1 a s c h e mit leicht gewblbtem Boden und schwach angedeutetem Schulter- 

absatz, grauschwarz, auBen leicht geglattet (D), Bodendm. 8,8 cm (Abb. 4,1). 

Kugeltonne, hellbraun, leicht rauh und verbrannt (D), H. ca. 13,8 cm 

(Abb. 4,4). Kugeltonne, braun bis rotbraun und leicht geglattet (D), H. 

ca. 14,4 cm (Abb. 4,2). Kleine Kugeltonne, grauschwarz und geglattet, nach 

dem Brand angebrachtes kleines Loch, Randdm. 8,6 cm (Abb. 4,3). Randscherbe 

eines becherartigen G e f a B e s , hellbraun und leicht rauh (D). Boden 

mit niedrigem Standring und Wandansatz einer Flasche oder Tonne, braun und 

geglattet (D), Bodendm. ca. 7,5 cm. Bodenfragmente von zwei verschiedenen 

GefaBen unsicherer Form (D). Bruchstiicke von zwei eis. F i b e 1 n, vier- 

schleifige Spirale, untere Sehne, bandformiger Biigel und langgestreckter FuB 

(Abb. 4, 7, 8). Eis. Giirtelhaken, L. 7,8 cm (Abb. 4,5). Bruchstiicke eines 

bandformigen, gewinkelten eis. Beschlages, vielleicht Griff eines Holz- 

kastchens, St. 0,4X0,8 cm (Abb. 4,6). Nicht sicher zum Grab gehdrig: Zahlreiche 

verbrannte Scherben verschiedener GefaBe, darunter zwei K e 1 c h e , eine 

Flasche, eine Kugeltonne, eine Schale (alles D) sowie verschiedene 

Schiisseln (H). Inv. 37,519 a—v.

Grab 2: Fast quadratische, 0,75X0,70 m groBe Grabgrube; Sohle ca. 0,80 m 

unter Oberflache (Abb. 3,1); streifenfbrmige Holzfarbungen; entlang den Gruben- 

randern, auBerhalb der Holzverfarbungen kleinere, dicht gesetzte Steine; auf 

der Sohle acht TongefaBe, davon zwei in der Mitte ineinandergesetzt; in der 

Mitte, teilweise unter den GefaBen Leichenbrandschiittung; darin ein kleines 

zoomorphes GefaB; genaue Lage des Tonringes nicht angegeben, wahrscheinlich 

ebenfalls aus dem Leichenbrand.

Kleine Flasche, grauschwarz geglattet (H), H. 10,8 cm (Abb. 4,12 und 3,1 

Nr. 4). Miniaturkelch, unregelmaBig geformt, graubraun bis grauschwarz 

und leicht glattgestrichen (H), H. 8 cm (Abb. 4,18 und 3,1 Nr. 5). Miniatur

kelch, unregelmaBig geformt, grauschwarz und leicht glattgestrichen (H), 

auf Boden eingeritztes X-Zeichen, H. 4,3 cm (Abb. 4,17); unter GefaB Abb. 3,1 

Nr. 3. Becher, graubraun und leicht rauh (H), H. 7 cm (Abb. 4,16 und 3,1 

Nr. 7). Becher, graubraun und rauh (H), H. 6,1 cm (Abb. 4,13 und 3,1 Nr. 6). 

Becher, graubraun bis grauschwarz, Randzone glattgestrichen (H), H. 9,9 cm 

(Abb. 4,15 und 3,1 Nr. 2). Schiissel, dunkelbraun und leicht glattgestrichen 

(H), H. 6,9 cm (Abb. 4,14 und 3,1 Nr. 3). Schiissel, innen und auBen mit 

schwarzem Uberzug (H), H. 7,5 cm (Abb. 4,11 und 3,1 Nr. 1). Schale, schwarz- 

braun geglattet, handgemacht, Rand nachgedreht, H. 7 cm (Abb. 4,19); unter 

GefaB Abb. 3,1 Nr. 2. Kleines zoomorphes GefaB, Fabeltier, dunkelbraun und 

leicht glattgestrichen (H), L. 9,1 cm (Abb. 4,9 und Abb. 21). T o n r i n g , dunkel- 

graubraun, Querschnitt unregelmaBig oval, Dm. 6,1 cm, St. 1,6 X 1,2 cm 

(Abb. 4,10). Inv. 37,520 a—k.

Grab 3: Rechteckige, 0,9X1 m groBe Grabgrube (Abb. 3,2); Sohle ca. 0,6 m 

unter der Oberflache; entlang den Seitenkanten stellenweise Holzverfarbungs- 

streifen, in der Siidwestecke eine groBere Flache mit inkohlten Holzresten; auf 

der Sohle 34 GefaBe, davon 21 in situ beobachtet, die restlichen in Scherben 

zerstreut; nahe Nordostecke drei ineinandergestellte Schiisseln (Abb. 3,2 Nr. 17),

(H) = Handgeformte Ware, (D) = Drehscheibenware
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Abb. 3 Hoppstadten. 1 Grab 2; 2 Grab 3; 3 Grab 12; 4 Grab 15; 5 Grab 18;

6 Grab 17; 7 Grab 16
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in der untersten zwei Perlen und eine Fibel; bei GefaB Abb. 3,2 Nr. 8 Reste 

eines nicht zu bergenden Bronzeringchens; Leichenbrand iiberwiegend in der 

Nordhalfte, massiert in Nordostecke; im Leichenbrand ein Tonvogel (Abb. 3,2 

Nr. 21 und Abb. 20); liber der Sohle stellenweise Brandaschenschiittung, ver- 

mischt mit wenigen kalzinierten Knochen.

Flasche, hellbraun und leicht rauh (D), H. 31,6 cm (Abb. 4,27); bstlich 

neben GefaB Abb. 3,2 Nr. 6. Flasche, hellbraun und geglattet (D), H. 18,5 cm 

(Abb. 4,21); aus verstreut liegenden Scherben entlang der Ostseite. Flasche, 

dunkelgraubraun geglattet (D), H. 18,5 cm (Abb. 4,23); aus Scherben in der 

Nordwestecke. Scherben einer Flasche, auben Schwarzer Uberzug, hand- 

gemacht, Hals und Rand nachgedreht, H. ca. 12,4 cm (Abb. 4,26); entlang der 

Ostseite. Flasche, fast schwarz geglattet (D), H. 11,8 cm (Abb. 4,25 cm und 3,2 

Nr. 5). F 1 a s c h e , hellbraun bis grau und rauh (H), H. 8,4 cm (Abb. 4,22 und 3,2 

Nr. 12 und 13). Flasche, grauschwarz geglattet (H), H. 9,3 cm (Abb. 4,20 und 

3,2 Nr. 7). Hals einer Flasche, grauschwarz geglattet (D), Randdm. 7 cm 

(Abb. 4,24); in Nordwestecke. Kelch, dunkelbraun geglattet (D), H. 14,8 cm 

(Abb. 5,22 und 3,2 Nr. 1). Kelch, schwarzbraun geglattet (D), H. 14,2 cm 

(Abb. 5,21 und 3,2 Nr. 4). Scherben eines K e 1 c h e s , schwarzbraun geglattet (D), 

Randdm. 14,1 cm (Abb. 5,9); bei Gefab Abb. 3,2 Nr. 8. Rand eines Kelches oder 

einer Tonne, rotbraun, rauh und verbrannt (D), Randdm. 14,6 cm (Abb. 5,16); 

entlang Ostseite. Tonne, rotlichbraun und leicht rauh, stellenweise noch 

dunkelbraun geglattet (D), H. 25,9 cm (Abb. 5,1 und 3,2 Nr. 9). Tonne, 

schwarz geglattet (D), H. 19,1 cm (Abb. 5,8 und 3,2 Nr. 10). Scherben einer 

Tonne, rotlichbraun und rauh (D), verbrannt? H. ca. 16 cm (Abb. 5,15). 

Grober Becher, dunkelgrau und rauh, Randzone leicht glattgestrichen (H), 

H. 17,7 cm (Abb. 5,2 und 3,2 Nr. 19). Grober Becher, graubraun und rauh, 

Randzone glattgestrichen (H), H. 12,5 cm (Abb. 5,23 und 3,2 Nr. 15). Grober 

Becher, graubraun und rauh, Randzone glattgestrichen (H), H. 8,3 cm 

(Abb. 5,11 und 3,2 Nr. 14). Grober Becher, rotbraun und rauh, Randzone 

leicht glattgestrichen (H), H. 15 cm (Abb. 5,10); bei GefaBgruppe Abb. 3,2 

Nr. 2,4,5. Grober Becher, graubraun und leicht glattgestrichen (H), H. 13 cm 

(Abb. 5,17); aus Nordwestecke. Grober Becher, graubraun und rauh, Rand

zone leicht glattgestrichen (H), H. 10 cm (Abb. 5,18 und 3,2 Nr. 11). Grober 

Becher, graubraun und rauh, Randzone leicht glattgestrichen (H), H. 10 cm 

(Abb. 5,3 und 3,2 Nr. 6). Doppelkonischer Becher, schwarzbraun geglattet 

(H), H. 8,3 cm (Abb. 5,24); bei GefaBgruppe Abb. 3,2 Nr. 2,4,5. Schiissel, 

grauschwarz und leicht geglattet (H), H. 8,5 cm (Abb. 5,5 und 3,2 Nr. 17). 

Schiissel, dunkelbraun geglattet (H), H. 6,4 cm (Abb. 5,14); entlang der 

Ostseite. Schiissel, hellbraun und leicht rauh (H), H. 4,3 cm (Abb. 5,13 und 3,2 

Nr. 16). Schiissel, graubraun und leicht glattgestrichen (H), H. 12,5 cm 

(Abb. 5,7); bei GefaB Abb. 3,2 Nr. 16. Schiissel, graubraun und leicht glattge

strichen (H), H. 6 cm (Abb. 5,12); entlang der Ostseite. S c h ii s s el (H), H. 6,4 cm 

(Abb. 5,4 und 3,2 Nr. 17); unterste der drei ineinander gestellten Schiisseln. 

Schiissel, hellgraubraun und leicht glattgestrichen (H), H. 4,9 cm (Abb. 5,6 

und 3,2 Nr. 2). S c h ii s s e 1, grauschwarz geglattet (H), H. 3,5 cm (Abb. 5,20 und 

3,2 Nr. 4). Schale, fast schwarz geglattet (D), H. 9,6 cm (Abb. 5,27); aus der 

Nordwestecke. Schale, lederbraun geglattet (D), H. ca. 8,4 cm (Abb. 5,26); bei
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Abb. 4 Hoppstadten. 1—8 Grab 1; 9—19 Grab 2; 20—27 Grab 3 

5—9 = 1:3, sonst 1:6
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GefaBgruppe Abb. 3,2 Nr. 1,8. Schale, grau, leicht rauh und verbrannt (D), 

H. 6 cm (Abb. 5,19); aus Nordwestecke. Unterteil einer Schale, schwarzbraun 

geglattet (D), Bodendm. 7,3 cm (Abb. 5,25); entlang der Ostseite. Wandscherben 

eines dickwandigen GefaBes unbestimmter Form, graubraun und leicht geglattet 

(D); bei GefaB Abb. 5,3 Nr. 7. Grobe Wandscherben eines GefaBes unbestimmter 

Form (H). Vollplastischer hohler Tonvogel, Ton hellbraun, Oberflache mit 

schwarz glanzendem Uberzug, L. 11,6 cm (Abb. 5,30 und 3,2 Nr. 21). Bruchstucke 

einer eis. F i b e 1 mit sechsschleifiger Spirale, oberer Sehne und bandformigem 

Biigel mit profilierter Biigelzier, erh. L. 1,8 bzw. 5,5 cm (Abb. 5,28). Bruchstucke 

von eis. F i b e 1 n, darunter zwei Nadel- und zwei Nadelhalterfragmente. 

Nicht bestimmbare Eisenreste. Perle aus dunkelbraunem, schwach licht- 

durchlassigem Gias, Dm. 1,1 cm (Abb. 5,29). Inv. 37,521 a—z, al—-pl.

Grab 4: Rundliche Grabgrube; 0,22 bis 0,30 m Dm.; Sohle 0,27 m unter 

Humusschicht; auf der leicht gerundeten, mit Lehm verstrichenen Sohle zuerst 

Leichenbrand und dann eine Holzaschenschicht; 0,27 m uber der Sohle ein 

GefaB; auf dessen Boden deutlich inkohlte Reste einer Abdeckung sichtbar; 

Rand des GefaBes abgepfliigt; darin Leichenbrand, zwei Fibeln und zuletzt 

eine Schussel; westlich daneben Randscherben einer Terrine.

Grober Becher, Rand fehlt, graubraun und rauh (H), Bodendm. 11,6 cm 

(Abb. 6,4). Schussel, Reste eines schwarzen Uberzugs (H), H. 6,2 cm 

(Abb. 6,1). Zwei Randscherben einer Terrine, graubraun, abgeplatzt und 

wahrscheinlich verbrannt (D), Randdm. 10,2 cm (Abb. 6,2). Zwei Wandscherben 

von verschiedenen GefaBen unbestimmter Form; aus der Holzaschenschicht. 

Spiral-, Biigel-, Nadel- und Nadelhalterfragmente von sicher zwei eis. Fibeln 

vom Mittellateneschema, Br. d. Spirale 2 cm (Abb. 6,3). Unbestimmbare Eisen

reste. Inv. 37,522 a—e.

Grab 5: Stark gestbrt; beim Wegbau angeschnitten und von Arbeitern 

geborgen; es wurden Scherben von fiinf GefaBen vermischt mit Leichenbrand 

eingeliefert.

Wandscherbe mit Schulter und Halsansatz einer Flasche, hellbraun und 

leicht rauh (D). Scherben eines Kelches, rot bis gelbbraun, rauh und ver

brannt (D) (Abb. 6,6). Scherben einer Schale, gelb bis graubraun, stark 

pords und verbrannt (D) (Abb. 6,5). Randscherbe einer kleinen Schussel, 

gelbraun und verbrannt (H). Wandscherbe; GefaBform unbestimmt. Inv. 37,523 

a—e.

Grab 6: Von Arbeitern geborgen; rechteckige, N—S orientierte Grabgrube; 

auf der Sohle 17 GefaBe sowie Scherben von 7—-8 weiteren GefaBen; zwischen 

den GefaBen Leichenbrand und ein Tonvogel.

Kelch, schwarzbraun geglattet (D), mit doppeltem Boden, H. 19,2 cm 

(Abb. 6,21). Kleine Tonne, lederbraun geglattet (H), H. 8,9 cm (Abb. 6,16). 

Kleine Tonne, dunkelbraun und leicht geglattet (H), H. 8,9 cm (Abb. 6,17). 

Becher, graubraun und leicht glattgestrichen (H), unregelmaBig eingedriickte 

Rillen- und Riefenverzierung, H. 10,5 cm (Abb. 6,11). Becher, graubraun
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Abb. 5 Hoppstadten, Grab 3 

28—31 = 1:3, sonst 1:6



80 Alfred Haffner

Abb. 6 Hoppstadten. 1—4 Grab 4; 5—6 Grab 5; 7—24 Grab 6

3 und 24 = 1:3, sonst 1:6

und leicht glattgestrichen (H), H. 14,6 cm (Abb. 6,23). Grober Becher, grau- 

braun und leicht glattgestrichen (H), H. 8,8 cm (Abb. 6,10). Scherben eines 

Bechers, graubraun und rauh (H), Bodendm. 6,6 cm (Abb. 6,22). Kugeliger 

Becher, dunkelbraun und leicht geglattet (D), H. 6,3 cm (Abb. 6,18). 

Becher, graubraun und leicht glattgestrichen (H), H. 7,3 cm (Abb. 6,19). 

Becher, graubraun und leicht glattgestrichen (H), H. 8,2 cm (Abb. 6,20). 

Schiissel, fleckig schwarzbraun und leicht geglattet (H), H. 5,5 cm (Abb. 6,15). 

Schiissel, innen und auBen mit schwarzem Uberzug (H), H. 4,6 cm (Abb. 6,12). 

Schiissel, innen graubraun, auBen mit schwarzem Uberzug (H), H. 4,6 cm
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Abb. 7 Hoppstadten, Grab 7 

18—23 = 1:3, sonst 1:6

(Abb. 6,7). Schiissel, innen und auBen mit schwarzem Uberzug (H), H. 5,7 cm 

(Abb. 6,8). Schiissel, innen graubraun, auBen mit schwarzem Uberzug (H), 

H. 3,8 cm (Abb. 6,14). Schiissel, lederbraun geglattet (H), H. 4,9 cm 

(Abb. 6,13). Schiissel, innen und auBen mit schwarzem Uberzug (H), 

H. 6,5 cm (Abb. 6,9). 22 Scherben von 7—8 GefaBen unbestimmter Form. T o n -

6
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v o g e 1, hohl, Kopf abgebrochen, Flugel angedeutet, sehr dickwandig, auf 

Riicken Reste eines schwarzen Uberzugs, erh. L. 8,2 cm (Abb. 6,24 und Abb. 22). 

Inv. 37,524 a—s.

Grab 7: Rechteckige, 1,5X0,7 m groBe Grabgrube; Sohle 1,05 m unter der 

Oberfiache; N—S orientiert; alle Metallfunde ohne Angabe der genauen Fund- 

stelle von Arbeitern geborgen; in der Mitte eine groBe Anzahl vollig zerdriickter 

GefaBe, dazwischen Leichenbrand und Scheiterhaufenasche; an der Siidseite zwei 

ganz erhaltene GefaBe; 17 GefaBe gesichert, dazu Scherben von ca. fiinf weiteren 

GefaBen.

Terrine, innen graubraun, auBen schwarzer Uberzug (H), H. 20,2 cm 

(Abb. 7,4). F 1 a s c h e , schwarz geglattet (D), erh. H. 28,5 cm (Abb. 7,5). Scher

ben einer F 1 a s c h e , fast schwarz geglattet (D), Randdm. ca. 8,6 cm (Abb. 7,17). 

Scherben einer Kugeltonne, dunkelgrau und geglattet (D) (Abb. 7,1). 

Kugeltonne, hellgrau und leicht rauh (D), H. 13,7 cm (Abb. 7,2). Kugel

tonne, grauschwarz geglattet (D), H. 14,9 cm (Abb. 7,3). Becher, graubraun, 

auBen Reste eines schwarzen Uberzugs (H), leicht schrag gerieft, H. 12,3 cm 

(Abb. 7,16). Grober Becher, graubraun und leicht glattgestrichen (H), H. 14 cm 

(Abb. 7,15). Scherben eines groben Bechers, graubraun und leicht glatt

gestrichen (H) (Abb. 7,10). Schiissel, fast schwarz geglattet (H), H. 5,8 cm 

(Abb. 7,7). Schussel, innen graubraun, auBen mit schwarzem Uberzug (H), 

Randdm. 16,2 cm (Abb. 7,8). Schussel, dunkelbraun und leicht geglattet (H), 

H. 7,3 cm (Abb. 7,12). Schussel, dunkelbraun und leicht geglattet (H), 

H. 7 cm (Abb. 7,6). Schussel, innen und auBen mit schwarzem Uberzug (H), 

H. 5,6 cm (Abb. 7,13). Unterteil einer Schussel, dunkelgraubraun und leicht 

geglattet (H), Bodendm. 10 cm (Abb. 7,9). Schussel, grauschwarz und leicht 

geglattet (H), H. 5,3 cm (Abb. 7,14). Unterteil und Randscherbe einer Terrine? 

Rand leicht ausbiegend, hellbraun und rauh (H), Bodendm. 13,2 cm (Abb. 7,11). 

Verbrannte Wandscherben eines groBen GefaBes unbestimmter Form, braun und 

rauh (H). Scherben von drei bis vier becherartigen GefaBen. Eis. Lanzen- 

s p i t z e , Tillie mit Loch fiir Nagel, L. 12,3 cm (Abb. 7,23). Eis. Tiillenbeil, 

L. 9,1 cm (Abb. 7,21). Messer, erh. L. 10,1 cm (Abb. 7,19). Fragment einer 

eis. Fib el mit bandfbrmigem Biigel. erh. L. 7 cm (Abb. 7,22). Fragment eines 

bandfbrmigen Bronzehenkels mit Wandansatz des BronzeblechgefaBes; 

Tasse oder Becher, stark zerschmolzen, Henkelbr. 0,85 cm (Abb. 7,20). Kleine 

flache Perle aus Bein, Dm. 1,3 cm (Abb. 7,18). Inv. 37,525 a—z.

Grab 8: Rechteckige, 0,5X0,75 m groBe Grabgrube; NW-SO orientiert; Sohle 

1 m unter der Oberfiache; auf der Sohle fiinf GefaBe in situ beobachtet; nahe 

der Nordecke rundliche Leichenbrandschiittung; dabei Fibelreste; fiber den 

GefaBen Brandaschenschiittung; hieraus vermutlich Scherben von zwei ver- 

brannten GefaBen.

F 1 a s c h e , gelblichbraun und leicht rauh (D), H. 16,8 cm (Abb. 8,2). Kelch, 

hellbraun mit dunkelbraun geglatteten Horizontalstreifen (D), H. 21,1 cm 

(Abb. 8,9). Becher, graubraun und leicht geglattet, stellenweise verbrannt (H), 

H. 10,9 cm (Abb. 8,3). Verbrannte Scherben einer Kugeltonne, graubraun 

und rauh (D) (Abb. 8,4). Schussel, graubraun, auBen mit Resten eines 

schwarzen Uberzugs (H), H. 5,7 cm (Abb. 8,7). Schale, dunkelbraun geglattet
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Abb. 8 Hoppstadten. 1—9 Grab 8; 10—16 Grab 9; 17—23 Grab 10

5, 8, 18—23 = 1:3, sonst 1:6

6*
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(D), H. 8,2 cm (Abb. 8,1). Randscherbe einer kleinen Schiissel, graubraun (H). 

Drei verbrannte rbtlichbraune Wandscherben eines GefaBes unbestimmter 

Form, zwei Scherben mit rundlichen Eindriicken verziert (Abb. 8,5,6). Eisen- 

reste einer F i b e 1, Biigel mit Wulst (Abb. 8,8). Inv. 37,526 a—i.

Grab 9: Durch Wegebau stark gestbrt; Umrisse der Grabgrube nicht zu 

erkennen; auf der Sohle dicht beisammen acht GefaBe in situ; dazu Scherben 

von fiinf weiteren GefaBen; Leichenbrand im Grabungsbericht nicht erwahnt.

Flasche, auBen mit schwarzem Uberzug (H), H. 13,7 cm (Abb. 8,13). 

Kelch, schwarzbraun geglattet (D), H. 27 cm (Abb. 8,10). Scherben eines 

Ketches, dunkelbraun geglattet (D). Scherben eines groben Bechers, 

hellbraun bis graubraun und leicht glattgestrichen (H) (Abb. 8,12). Grober 

Becher, grauschwarz und rauh (H), H. 12,8 cm (Abb. 8,16). Grober Becher, 

graubraun bis grauschwarz und rauh (H), H. 12,6 cm (Abb. 8,14). Schiissel, 

dunkelbraun und leicht glattgestrichen (H), H. 8,2 cm (Abb. 8,15). Schale, 

dunkelbraun geglattet (D), H. 6,8 cm (Abb. 8,11). Scherben verschiedener GefaBe, 

darunter Randscherbe einer kleinen Flasche, Randscherben von zwei ge- 

drehten S c h a 1 e n wie Nr. 8, eine Randscherbe einer Kugeltonne und 

eine Wandscherbe mit Radchenstempelverzierung (kleine Rechtecke). Inv. 37,527 

a—i.

Grab 10: Schachtgrab mit vier Fundhorizonten; Schacht 2 m tief, in Hbhe 

der Sohle noch ca. 1,25 mXl,35 m groB (Abb. 9).

Horizont 1: 0,70 m unter Oberflache; Grabgrube zeigt unklare Umrisse, 

unregelmaBig rechteckig und ca. 2X1,5 m groB; im Innern eine gerundet recht- 

eckige, ca. 1,45X1,25 m groBe Holzstreifenverfarbung; darin an mehreren 

Stellen eine Brandaschenschiittung, vermischt mit kalzinierten Knochen und 

verbrannten Scherben verschiedener GefaBe; der Brandschutt steigt nach 

Norden an.

Horizont 2 (Abb. 9): 1,05 m unter der Oberflache eine zweite Brandaschen- 

schiittung, vermischt mit wenigen kalzinierten Knochen und verbrannten Scher

ben; an der Ostseite die Scherben einer groBen Terrine (Abb. 11,3).

Horizont 3 (Abb. 9): 1,60 m unter der Oberflache; Umrisse der Grabgrube 

unklar; an drei Stellen Holzverfarbungsstreifen erkennbar zwischen 0,30 und 

1,00 m Lange; dazwischen eine fast horizontale, bis zu 25 cm starke Brand- 

aschenschiittung, stark vermischt mit verbrannten Scherben; nahe der Siidecke 

reichlich kalzinierte Knochen, verbrannte Scherben, ein eis. Messer (Abb. 8,18), 

ein Ringosenstift (Abb. 8,22) und an der Ostseite ein Eisenfragment.

Horizont 4 (Abb. 9): Entspricht der Grabsohle 2,00 m unter der Oberflache; 

Fundbeobachtung durch eindringendes Wasser sehr erschwert; auf der Sohle 

Holzverfarbungen, nur schwer von einer dariiberliegenden bis zu 20 cm starken 

Brandaschenschicht zu trennen; deutlich dagegen im Planum (Abb. 9 oben) und 

im Profit (Abb. 9 unten) eine scharf rechteckige Holzstreifenverfarbung (1,30 X 

1,25 m) entlang den Grubenwanden; auf der Sohle 15 GefaBe in situ; weitere 

9 GefaBe, die aus den Scherbenhaufen in der Grabmitte und an der Nordost- 

seite erganzt wurden, urspriinglich ebenfalls auf der Sohle; nahe der Westecke 

eine rundliche Leichenbrandschiittung von 0,30 m Durchmesser; darin Bronze- 

reste und am Nordrand ein Glasarmring (Abb. 8,19 und Abb. 9 Nr. 16); in
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Abb. 9 Hoppstadten. Grab 10, Profit und Grundrisse der Horizonte 2, 3 und 4
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GefaB Abb. 9 Nr. 8 ein Bronzearmring (Abb. 8,23); bstlich neben dem Leichen- 

brand eine Ringperle (Abb. 8,21); zahlreiche meist verbrannte Scherben in der 

fiber der Sohle liegenden Brandaschenschicht. Bei Sichtung des Scherben- 

materials im Museum zeigte sich, daB Scherben von verschiedenen Horizonten 

haufig zu dem gleichen GefaB gehorten. Eine Ausnahme bilden die auf der 

Grabsohle niedergestellten GefaBe. Die Fundbeschreibung erfolgt in der durch 

die Horizonte sich ergebenden Reihenfolge.

Horizont 1—3: Verbrannte Scherben einer F 1 a s c h e und eines Ketches, 

grau bis rotbraun (D). Randscherben von 12 verschiedenen GefaBen, bis auf eine 

alle verbrannt. Sechs Topfe, drei becherartige GefaBe, eine Schiissel und eine 

Schale, meist handgemacht.

Horizont 1—4: Flasche, hellbraun und glattgestrichen, stellenweise ver

brannt (H), H. 40,1 cm (Abb. 10,6). Verbrannte Scherben eines Flaschen- 

unterteils, rotbraun und rauh (D), Bodendm. 11,2 cm (Abb. 10,14). Zahlreiche 

verbrannte Wand- und Bodenscherben von 12—15 GefaBen, wahrscheinlich 

groBtenteils zu den unter Horizont 1 aufgefiihrten GefaBen gehbrig.

Horizont 1 + 3: Schiissel, graubraun, rauh und durch Verbrennung stark 

verzogen (H), H. 9,4 cm (Abb. 10,18). Schiissel, grau und leicht glatt

gestrichen, verbrannt? Mdm. 16,3 cm (Abb. 10,4).

Horizont 1 + 3 + 4: Verbrannte Scherben einer Flasche oder eines Ket

ches, rotlich und rauh (D). Verbrannte Scherben einer Schiissel, graubraun 

bis rot und rauh (H), H. 6,4 cm (Abb. 10,2).

Horizont 2: Terrine, hellbraun und leicht glattgestrichen (H), H. 37,7 cm 

(Abb. 11,3); an Ostseite.

Horizont 2—4: Scherben von vermutlich zwei Flaschen, teilweise ver

brannt, hellbraun geglattet bis graubraun und rauh (D).

Horizont 2—4: Scherben einer Flasche, hellbraun bis graubraun und 

leicht rauh, stellenweise verbrannt (D), Bodendm. 10 cm (Abb. 10,13). Scherben 

einer Terrine, an wenigen Stellen dunkelbraun geglattet, sonst rauh und 

verbrannt (H), H. 32,3 cm (Abb. 11,16). Kelch, hellbraun und leicht geglattet, 

stellenweise verbrannt (D), H. 30.5 cm (Abb. 11,1). Verbrannte Scherben vom 

Unterteil eines groBen G e f a 6 e s , grau bis rotbraun und rauh (D).

Horizont 3: Oberteil einer Terrine, rotlichbraun, leicht rauh und ver

brannt, Radchenstempelverzierung (D), Mdm. 9,8 cm (Abb. 11,8). Flasche, 

hellbraun und leicht glattgestrichen (H), Bodendm. 10,2 cm (Abb. 10,20). Wand- 

scherben einer Flasche, braun und geglattet (D). Schiissel, braun, stel

lenweise leicht geglattet, sonst rauh und verbrannt (H), H. 9,4 cm (Abb. 10,19). 

Verbrannte Scherben einer Schiissel, rotbraun und rauh (H). Bruchstiicke 

eines eis. Messers mit langer Griffangel, gr. Br. 2,5 cm (Abb. 8,18). Leicht 

gebogene Griffzunge eines eis. Messers mit anhaftenden Holzresten, erh. L. 

4,8 cm (Abb. 8,20). Eis. Stift mit Ringdse, Querschnitt oben vierkantig, unten 

gerundet, Schaft abgebrochen, erh. L. 7,3 cm (Abb. 8,22). Stark zerfallene Eisen- 

reste; im Grabungsbericht als Nagel bezeichnet.

Horizont 3 + 4: Flasche, fast schwarz geglattet (D), H. 33 cm (Abb. 10,5), 

Scherben iiberwiegend von Horizont 4; stand wahrscheinlich urspriinglich auf
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Abb. 10 Hoppstadten, Grab 10. 1:6
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der Sohle und ragte in Horizont 3 hinein. Kelch, fast schwarz geglattet (D), 

H. 27,9 cm (Abb. 11,5), uberwiegend aus Scherbenhaufen an Nordostseite auf 

der Sohle.

Horizont 4: Unterteil einer Terrine, hellbraun bis graubraun, stark rissig 

und verbrannt (H), Bodendm. 12 cm (Abb. 11,10); aus Scherbenhaufen an Nord

ostseite. Flasche, hellgraubraun und rauh (D), H. 31,7 cm (Abb. 10,22 und 

Abb. 9 Nr. 9). Flasche, fast schwarz geglattet (D), H. 25 cm (Abb. 10,12 und 

Abb. 9 Nr. 3). Scherben einer Flasche, braunschwarz geglattet (D); aus Scher

benhaufen in der Mitte. Kelch, fast schwarz geglattet (D), H. 32,2 cm (Abb. 

11,2 und Abb. 9 Nr. 5). Kelch, fast schwarz geglattet (D), H. 21,3 cm (Abb. 

11,4); aus Scherbenhaufen in der Mitte. Kelch, fast schwarz geglattet (D), 

Bodendm. 11,8 cm (Abb. 11,6); aus Scherbenhaufen in der Mitte. Kelch, braun

schwarz geglattet (D), Bodendm. 10 cm (Abb. 11,7); aus Scherbenhaufen in der 

Mitte. Grober Becher, fast schwarz und rauh (H), Randzone leicht glatt- 

gestrichen (Abb. 11,15). Grober Becher, hellbraun bis graubraun und leicht 

glattgestrichen, stellenweise geschwarzt (H), H. 11,4 cm (Abb. 11,12 und Abb. 

9 Nr. 11). Becher, rbtlichbraun bis graubraun und rauh (H), H. 12,9 cm 

(Abb. 11,14 und Abb. 9 Nr. 13). Becher, graubraun und leicht glattgestrichen 

(H), H. 13,9 cm (Abb. 11,10 und Abb. 9 Nr. 13). Schtissel, hellbraun und 

leicht glattgestrichen, handgemacht, Rand nachgedreht, H. 5,4 cm (Abb. 10,8 und 

Abb. 9 Nr. 12). Schtissel, schwarzbraun und porbs, verbrannt? (H), (Abb. 10,7 

und Abb. 9 Nr. 1). Scherben einer Schtissel, graubraun, rauh und verbrannt 

(H) (Abb. 10,17 und Abb. 9 Nr. 5). Schtissel, innen und auBen mit schwarzem 

Uberzug, handgemacht, Rand nachgedreht, H. 5,5 cm (Abb. 10,15 und Abb. 9 

Nr. 14). Schtissel, hellbraun und leicht geglattet, handgemacht, Rand nach

gedreht, H. 5,9 cm (Abb. 10,16 und Abb. 9 Nr. 2). Schale, dunkelgraubraun 

und geglattet (D), Bodendm. 5,5 cm (Abb. 10,10). Schale, dunkelgrau geglattet 

(D), H. 6,2 cm (Abb. 10,3 und Abb. 9 Nr. 8). Schale, dunkelgraubraun ge

glattet (D), H. 6,2 cm (Abb. 10,1 und Abb. 9 Nr. 4). Unterteil einer Schale, 

dunkelbraun geglattet (D), Bodendm. 6,9 cm (Abb. 10,21). Zwei Randscherben 

einer Schale, graubraun geglattet (D) (Abb. 19 Nr. 6). Langovaler Ton- 

t r o g, stellenweise angebrannt, graubraun, meist rauh, stellenweise innen 

und auBen mit Resten eines schwarzen Uberzugs (H), H. 7,2 cm; L. 28 cm; Br. 

18,9 cm (Abb. 8,17 und Abb. 9 Nr. 10). Armring aus diinnem Bronzeblech 

mit zwei aufgeschobenen Manschetten, die mit feinem Gittermuster graviert 

sind, Dm. 6,6 cm; St. 0,5X0,7 cm (Abb. 8,23); in Schale Abb. 9 Nr. 8. Armring 

aus hellem, durchsichtigem Gias, innen mit gelber Auflage, Dm. 9,6 cm, St. 

0,9X 1,7 cm (Abb. 8,19 und Abb. 9 Nr. 16). Zwei Bruchstiicke einer reich profi- 

lierten Ringperle aus weiBgrauem Ton, verbrannt, Dm. ca. 6 cm (Abb. 8,21 

und Abb. 9 Nr. 17). Genaue Fundstelle im Grab unbekannt: Scherben eines 

groben Bechers, grau und rauh (H), Mdm. 19,5 cm (Abb. 11,13). Verbrannte 

Scherben eines groben Bechers mit leicht ausbiegendem Rand, graubraun 

und rauh (H). Unterteil eines groben G e f a B e s , graubraun und rauh, stellen

weise angebrannt (H), Bodendm. 16,3 cm. Schtissel, dunkelgraubraun bis 

schwarz und glatt gestrichen (H), H. 6,3 cm (Abb. 10,9). Kleiner Napf, grau

braun, stark pords und verbrannt (H), H. 4,4 cm (Abb. 10,11). Inv. 37,528 a—z, 

al—zl, a2—h2.
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Abb. 11 Hoppstadten, Grab 10. 1:6
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Grab 11: In Grabungsakten nicht genannt; in Trierer Zeitschr. 13, 1938, 237, 

Abb. 8: „Vom Arbeitsdienst zerstort, eingeliefert wurden zahlreiche Scherben.“ 

Scherben nicht auffindbar.

Grab 12: Quadratische Grabgrube von 0,95 m Seitenlange (Abb. 3,3); Sohle 

0,6 m unter Oberflache; 0,10 m uber der Sohle deutliche Verfarbungsstreifen 

einer quadratischen Holzkiste von 0,85 m Seitenlange; auf der Sohle inkohlte 

Holzreste des Kistenbodens; darauf 18 TongefaBe, darunter drei ineinander- 

gestellte Schiisseln (Abb. 3,3 Nr. 16,17); in der Nordwestecke Leichenbrand- 

schiittung von 15 cm Durchmesser; darin eiserne Fibelspirale, Bronzereste und 

Glasperle; aus einem GefaB ein zusammengerosteter Klumpen von Metallgegen- 

standen (Eisen und Bronze); verbrannte Scherben in der Grubeneinfiillung.

Flasche, dunkelbraun geglattet (D), H. ca. 25,6 cm (Abb. 12,11 und Abb.

3,3 Nr. 14). Kleine Flasche, dunkelbraun geglattet (H), H. 14 cm (Abb. 12,18 

und Abb. 3,3 Nr. 12). Kleine Flasche, schwarzbraun und leicht geglattet 

(H), H. ca. 14,2 cm (Abb. 12,15 und Abb. 3,3 Nr. 9). Scherben einer Tonne, 

schwarzbraun geglattet (D), Bodendm. 9,5 cm (Abb. 12,6 und Abb. 3,3 Nr. 8). 

Grober Becher, graubraun und rauh, Randzone leicht glattgestrichen und 

schwach gerillt (H), H. 11,5 cm (Abb. 12,17 und Abb. 3,3 Nr. 2). Grober Becher, 

graubraun und rauh, Randzone glattgestrichen, darunter schwach eingetiefte 

Riefengruppen (H), H. 10,6 cm (Abb. 12,14 und Abb. 3,3 Nr. 7). Scherben einer 

Schiissel, graubraun bis hellbraun und leicht glattgestrichen (H), H. 7,5 cm 

(Abb. 12,10 und Abb. 3,3 Nr. 16). Schiissel, dunkelbraun und leicht geglattet 

(H), H. 4 cm (Abb. 12,1 und Abb. 3,3 Nr. 6). Schiissel, dunkelbraun und 

glattgestrichen (H), H. 5,1 cm (Abb. 12,4 und Abb. 3,3 Nr. 1). Schiissel, 

hellbraun mit Resten eines schwarzen Uberzugs (H), H. 5 cm (Abb. 12,2 und Abb.

3,3 Nr. 17). Schiissel, hellbraun bis grau, stark abgeplatzt (H), H. 5,5 cm 

(Abb. 12,3 und Abb. 3,3 Nr. 3). Schiissel, hellbraun mit Resten eines schwar

zen Uberzugs, handgemacht, Rand nachgedreht, H. 6,9 cm (Abb. 12,5 und Abb.

3,3 Nr. 17). Schiissel, dunkelgraubraun und geglattet (H), H. 7 cm (Abb. 12,9 

und Abb. 3,3 Nr. 13). Kleine, fast doppelkonische Schiissel, braunschwarz 

und leicht geglattet, handgemacht, Oberteil nachgedreht, H. 8,3 cm (Abb. 12,13 

und Abb. 3,3 Nr. 5). Schale, hellbraun und leicht geglattet (D), H. 9,6 cm 

(Abb. 12,8 und Abb. 3,3 Nr. 15). Fast doppelkonische Schale, braunschwarz 

geglattet (D), H. 8,3 cm (Abb. 12,7 und Abb. 3,3 Nr. 4). Unterteil einer doppel- 

konischen Schiissel oder Schale, braun geglattet (D), Bodendm. 4,6 cm 

(Abb. 12,12). Fragment eines Bechers oder einer kleinen Flasche, 

schwarzbraun geglattet (H), Bodendm. 6,4 cm (Abb. 12,16 und Abb. 3,3 Nr. 11). 

Kollektion verbrannter Scherben aus der Grubeneinfiillung, darunter Randstiick 

einer Schale (D) und einer kugeligen Schale (D); wenig handgemachte 

Ware. Bruchstiicke eines zerschmolzenen Bronzeringes, Querschnitt rund, 

Dm. ca. 4 cm; St. 0,48 cm. Zwei P e r 1 e n aus dunkelbraunem, teilweise zer- 

schmolzenem Gias, Dm. 2,5 cm; St. 0,8 cm (Abb. 12,19,20); Reste von zwei weiteren 

gleichartigen P e r 1 e n sind in dem unten beschriebenen Metallklumpen ein- 

geschlossen. Ein zusammengebackener Klumpen verrosteter Eisengegenstande, 

darunter zwei Fibeln mit oberer Sehne und leicht geschweiftem, bandformigem 

Biigel (Abb. 12,21), zwei Schiisselfibeln mit gerippter Biigelzier (Abb.
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Abb. 12 Hoppstadten, Grab 12 

19—22 = 1:3, sonst 1:6

12,22), weitere Fibelfragmente und ein vierkantiges Winkeleisen, St. 

0,5 X 0,7 cm. Inv. 37,529 a—w.

Grab 13 (Abb. 2,1): Rechteckige, 1,75X1,30 m groBe Grabgrube; NO—SW 

orientiert; SW-Seite durch Wegebau gestort; dabei wurde ein Henkel des 

Bronzebeckens herausgerissen; ca. 0,60 m unter der Oberflache in Hbhe der 

Grabsohle eine scharf rechteckig verlaufende, dunkle Holzverfarbung, entlang 

den Langsseiten begleitet von je einem breiten Streifen Holzasche, vermischt 

mit kalzinierten Knochenteilchen; auf der Sohle sieben Schalen oder Schiisseln 

(Abb. 2,1 Nr. 3—6, 8, 14), fiinf Flaschen (Abb. 2,1 Nr. 9, 11, 13 und zwei aus 

groBem Scherbenhaufen zwischen Nr. 12 und 13), vier Tonnen (Abb. 2,1 Nr. 2, 

7, 12, 13), ein Kelch (Abb. 2,1 Nr. 1) und zwei Becher (Abb. 2,1 Nr. 3, 10); nahe 

der S-Ecke ein Bronzebecken (Abb. 2,1 Nr. 16); entlang der NW-Langsseite zwei
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Abb. 13 Hoppstadten, Grab 13. 1:6
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Abb. 14 Hoppstadten, Grab 13 

1—7, 12 = 1:6, sonst 1:3

verbogene, im Scheiterhaufen mitverbrannte Radreifen; zwischen den Radreifen, 

neben GefaB Abb. 2,1 Nr. 3 und in GefaB Abb. 2,1 Nr. 14 stark zerschmolzene 

Bronzereste vom Pferdegeschirr (Abb. 14,8 9, 10, 13); in Schale Abb. 2,1 Nr. 5 

ein Steinwirtel; unter dem Scherbenhaufen ein Schildnagel; Leichenbrand in 

der Flasche Abb. 2,1 Nr. 11, im Bronzebecken und als lockere Schiittung nahe 

der Ostecke; uber der Sohle und den Beigaben an einigen Stellen Holzver- 

farbungen mit quer zur Langsachse verlaufender Faserung; in der Grubenein- 

fullung verbrannte Scherben; Aschenreste wurden nicht beobachtet.

Flasche, fast schwarz geglattet (D), H. 36 cm (Abb. 13,1 und Abb. 2,1 

Nr. 11). Flasche, fleckig-hell bis dunkelbraun und leicht rauh (D), H. ca. 

38 cm (Abb. 13,10); aus dem Scherbenhaufen. Flasche, schwarzbraun ge

glattet (D) (Abb. 13,5). Flasche, dunkelbraun geglattet (D), H. ca. 30 cm 

(Abb. 13,11 und Abb. 2,1 Nr. 9). Scherben einer Flasche, fast schwarz ge

glattet (D) (Abb. 13,8 und Abb. 2,1 Nr. 13). Tonne, dunkelbraun geglattet 

(D), H. 22 cm (Abb. 13,3 und Abb. 2,1 Nr. 2). Tonne, fast schwarz 

geglattet (D), H. 25,6 cm (Abb. 13,4 und Abb. 2,1 Nr. 12). Scherben einer 

Tonne, schwarzbraun geglattet (D), Bodendm. 10 cm (Abb. 13,9 und Abb. 2,1
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Nr. 15). Tonne, fast schwarz geglattet (D), H. 20,4 cm (Abb. 13,7 und Abb. 2,1 

Nr. 7). Grober Napf , graubraun und stark rissig, Randzone leicht geschwarzt 

(H), H. 9,2 cm (Abb. 13,6 und Abb. 2,1 Nr. 8). Becher, hellbraun und rauh, 

Randzone leicht geschwarzt (H), H. 11,5 cm (Abb. 13,2 und Abb. 2,1 Nr. 10). 

Scherben eines groben Bechers, hellbraun und rauh (H). Schiissel, innen 

grauschwarz, auBen mit Resten eines schwarzen Uberzugs (H), H. 6 cm (Abb. 

14,1 und Abb. 2,1 Nr. 3). Grobe Schiissel, innen graubraun, auBen Reste 

eines schwarzen Uberzugs (H), H. 6,5 cm (Abb. 14,2 und Abb. 2,1 Nr. 4). S c h u s - 

sei, handgemacht, Rand leicht nachgedreht, innen grauschwarz, auBen mit 

schwarzem Uberzug (H), H. 6,2 cm (Abb. 14,7 und Abb. 2,1 Nr. 4). Randscherbe 

einer Schiissel; unmittelbar nordlich von Abb. 2,1 Nr. 14. Schale, braun- 

schwarz geglattet (D), H. 7,8 cm (Abb. 14,3 und Abb. 2,1 Nr. 6). Schale, hell- 

bis dunkelgraubraun und geglattet (D), H. 5,1 cm (Abb. 14,4 und Abb. 2,1 Nr. 5). 

Schale, Unterteil handgemacht, Oberteil gedreht, dunkelbraun und leicht 

geglattet, H. 4,8 cm (Abb. 14,6 und Abb. 2,1 Nr. 4). Schale, dunkelgraubraun 

und geglattet (D), H. 6,8 cm (Abb. 14,5). Zahlreiche grbBtenteils verbrannte 

Scherben von Kelchen, Tonnen, Schiisseln, Schalen und Ge- 

faBen unsicherer Form, teils aus der Grubeneinfiillung, teils unbeobachtet von 

Arbeitern geborgen. Fragmente eines Bronzeblechbeckens mit eiser- 

nem Rand; erhalten sind: zwei groBe Bruchstiicke des eisernen Vierkantrandes 

mit eingelassenen Bronzeblechresten; zwei eiserne Ringhenkel, einer mit band- 

formiger, urspr. leicht profilierter Befestigungslasche; zahlreiche, sehr diinne 

Bronzeblechreste, iiberwiegend Bodenteile mit deutlichen Treibspuren im 

Innern; Bruchstiicke des Nietstreifens, der verdeutlicht, daB die untere und 

obere Halfte des Blechkorpers etwa in der Mitte zusammengenietet waren. 

Zeichnerische Rekonstruktion nicht ganz gesichert. H. ca. 26 cm; Randdm. 

40 cm (Abb. 14,12 und Abb. 2,1 Nr. 16). Eiserner Schildnagel mit halb- 

kugeligem, hohlem Kopf, Schaftspitze zweimal fast rechtwinklig gebogen, 

Querschnitt oben polygonal, unten rund, Kopfdm. 1,9 cm; L. 2,2 cm (Abb. 

14,11); aus dem Scherbenhaufen. Bruchstiicke von sicher zwei im Scheiterhaufen 

mitverbrannten Ziigelringen (Abb. 14,8—10); der riefenverzierte, oben 

profilierte Aufsatzteil mit dem nur im Ansatz erhaltenen Befestigungsbiigel 

sowie der Ring sind in einem Stuck gegossen4. Der Ring besitzt einen Lehm- 

kern, nur an der diinnsten Stelle —- auf Abb. 14,8 gestrichelt markiert — ist er 

nach Rontgenaufnahmen massiv. Der reich profilierte Mittelsteg unterteilte 

urspriinglich den Ring in zwei Halften. Der halbkugelige Kopf des Steges ist 

mit einer Art VierpaBrillung verziert, in dem gelblich-weiBe Reste der Email- 

einlage erhalten sind. Der Steg war urspriinglich an der dicksten Stelle des Rin- 

ges aufgelotet. Ringdm. ca. 9 cm; L. des Steges 4,8 cm. Stark zerschmolzenes 

Bruchstiick eines Bronzeziigelringes mit Befestigungsbiigel (Abb. 14,13 

und Abb. 25). Weitere stark zerschmolzene Bronzereste, nicht sicher bestimmbar, 

wahrscheinlich von Ziigelringen; aus Schale Abb. 2,1 Nr. 14. Nicht bestimm- 

bare Eisenreste, darunter zwei leicht gebogene Eisenbander; zusammen mit 

Resten des Bronzebeckens eingeliefert. Flacher, runder W i r t e 1 aus Kalk-

4 Fur einen der beiden profilierten Mittelstege (Abb. 14,10) ist die Zugehdrigkeit 

zu Grab 13 nicht vollig gesichert. Eine Notiz von Dehn auf dem Fundzettel lautet: 

Wahrscheinlich Grab 13.
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Abb. 15 Hoppstadten, Grab 14 

1—5, 7, 8 = 1:3, 6 = 2:3, sonst 1:6
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stein, Dm. 3,8 cm; St. 1,2 cm (Abb. 14,17); aus Schale Abb. 2,1 Nr. 5, 29. Zwei 

unregelmaBig geformte Tonwirtel, Dm. 3,7 cm bzw. 3,9 cm; St. 1,4 bzw. 

1,9 cm (Abb. 14,15 und 16). Inv. 37,530 a—z, al—jl.

Grab 14 (Abb. 2,2): Rechteckige 1,45X1,55 m groBe Grabgrube; Sohle 

ca. 0,75 m unter Oberflache; im Siidteil zwei zu einem langgestreckten Oval 

zusammengebogene, eiserne Radreifen, horizontal gelagert, stellenweise inein- 

anderliegend, stellenweise sich iiberschneidend, an einzelnen Stellen zerbrochen 

(Abb. 2,2 und Abb. 24); auf der Sohle, zum Teil innerhalb, zum Teil auBerhalb 

der Radreifen, ca. 17 sehr stark zerdriickte TongefaBe; nahe der Nordwestecke 

eine rundliche Leichenbrandschiittung; siidlich daneben paarweise gelegt je 

zwei gleiche Fibeln und Reste eines Bronzeringes (Abb. 2,2 Nr. 8—10); zwischen 

und fiber den Beigaben auf der Sohle eine bis zu 10 cm starke und uber die 

gesamte Flache verteilte Schicht von Scheiterhaufenriickstanden (Holzasche, 

Balkenreste, kalzinierte Knochen) durchsetzt mit groBen Mengen verbrannter 

Scherben von ca. 20 GefaBen sowie verbrannter Wagen- und Geschirrteile 

(Abb. 15,1—5 und Abb. 2,2 Nr. 11—14); ca. 12 cm uber der Sohle an einer Stelle 

im Profit erkennbar ein Holzverfarbungsstreifen von ca. 20 cm Lange (Abb. 2,2).

Da sich inkohlte Holzreste nicht von den Scheiterhaufenaschenresten unter- 

scheiden lieBen, konnte nicht geklart werden, ob ursprtinglich eine hblzerne 

Grabkammer vorhanden war. Die scharf rechteckige Form der Verfarbung 

spricht fur einen Holzeinbau, der uberall eingestreute Leichenbrand dagegen.

Terrine, hellbraun und rauh, durch Magerung mit Steinchen dunkel 

gesprenkelt (H), H. 27,8 cm (Abb. 15,24). Terrine, schwarzbraun, stellenweise 

hellbraun und geglattet (D), H. 24,6 cm (Abb. 15,23 und Abb. 2,2 Nr. 3). 

F 1 a s c h e , dunkelbraun geglattet (D), H. 34 cm (Abb. 15,22 und Abb. 2,2 Nr. 5). 

Randscherbe einer F 1 a s c h e , hellbraun geglattet (D), sehr feme Ware, Randdm. 

ca. 9,4 cm (Abb. 15,19). FuB und Rand einer F 1 a s c h e , grau und verbrannt (D), 

FuBdm. 7,6 cm (Abb. 15,21). Kelch, fast schwarz geglattet (D), H. 30,2 cm 

(Abb. 16,12); bstlich neben Kelch Abb. 2,2 Nr. 6. Kelch, fast schwarz geglattet 

(D), H. 32,9 cm (Abb. 16,13). Kelch, dunkelgrau geglattet (D), H. 29,4 cm 

(Abb. 16,1). Kelch, braunschwarz geglattet (D), H. 31,5 cm (Abb. 16,11); bei 

Kelch Abb. 2,2 Nr. 6. Rand eines K e 1 c h e s , grau und verbrannt (D), Mdm. 

11 cm (Abb. 16,5). Rand eines Kelches, grau und verbrannt (D), Mdm. 

ca. 18 cm (Abb. 16,10). Oberteil eines Kelches, graubraun bis rotbraun und 

verbrannt (D), Mdm. 12,7 cm (Abb. 16,8). Oberteil eines Kelches, braun

schwarz geglattet (D), Mdm. 13,8 cm (Abb. 16,9); bei Kelch Abb. 2,2 Nr. 6. 

FuB eines Kelches, braunschwarz geglattet (D), FuBdm. 12 cm (Abb. 16,4); 

bei GefaB Abb. 2,2 Nr. 3. FuB eines Kelches, grau bis rotbraun und ver

brannt (D), FuBdm. 9,1 cm (Abb. 16,3); bei GefaB Abb. 2,2 Nr. 7. FuB eines 

Kelches, grau bis hellbraun und verbrannt (D), FuBdm. 10 cm (Abb. 16,6); 

nordlich von Kelch Abb. 2,2 Nr. 6. Unterteil eines Kelches, grau bis hell

braun und verbrannt (D), FuBdm. 10,6 cm (Abb. 16,7); aus der Grubeneinfiillung. 

FuB eines Kelches, grau und verbrannt (D), FuBdm. 8,9 cm (Abb. 16,2). 

Tonne, hell- bis dunkelbraun und geglattet (H), Wellenband leicht eingedriickt, 

H. 16,3 cm (Abb. 15,18 und Abb. 2,2 Nr. 7). T o n n e , schwarzbraun geglattet (D), 

H. 24,6 cm (Abb. 15,25); bei GefaB Abb. 2,2 Nr. 3. Tonne, hellbraun geglattet 

und nach heutigem Erhaltungszustand mit schwarzbrauner Streifen- und
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Abb. 16 Hoppstadten, Grab 14. 1:6

Gitterbemalung, nach alter Beschreibung „mit braunschwarzer Gitterbemalung 

auf Weib, rot gerandert" (D), H. 39,5 cm (Abb. 15,26 und Abb. 2,2 Nr. 4). 

Grober Becher, hellgraubraun und rauh, Randzone leicht glattgestrichen (H), 

H. 14,7 cm (Abb. 15,12). Randscherbe eines groben Bechers, graubraun und 

leicht glattgestrichen (H), Randdm. ca. 12 cm (Abb. 16,17). Grobe Scherben eines 

groben becherartigen GefaBes, braun und rauh (H); bei Kelch Abb. 2,2 Nr. 6. 

Schiissel mit profiliertem Rand und Knaufdeckel, graubraun und geglattet 

(H), H. 7,8 bzw. 8 cm (Abb. 15,11 und Abb. 2,2 Nr. 2). Randscherbe einer 

Schiissel, hellbraun und leicht geglattet (H), Randdm. ca. 16 cm (Abb. 15,9). 

Schiissel, dunkelbraun und grob geglattet (H), H. 7,4 cm (Abb. 15,13 und 

Abb. 2,2 Nr. 1). Scherben einer Schiissel, graubraun und glattgestrichen (H), 

Bodendm. 5,9 cm (Abb. 15,15). Schale, graubraun und verbrannt (D), H. 6,8 cm 

(Abb. 15,10). Schale, grau bis rotbraun und verbrannt (D), H. 6,5 cm 

(Abb. 15,14). Schale, hellgrau bis dunkelgrau und stark abgeplatzt (D), H. 7 cm 

(Abb. 15,16 und Abb. 2,2 Nr. 1). Zwei Randscherben einer weitmiindigen 

Schiissel, sehr feme Ware, hellbraun und geglattet (D), Randdm. ca. 30,4 cm

7
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(Abb. 15,20). Zahlreiche kleinere, verbrannte Scherben verschiedener GefaBe 

unbekannter Form aus der Grubeneinfiillung, meist Drehscheibenware. Zwei 

gleiche Nauheimer F i b e 1 n aus Bronze mit Punzverzierung, erh. L. 4,9 

bzw. 4,7 cm (Abb. 15,8 und Abb. 2,2 Nr. 8). Zwei Fib e In aus Bronze, auf dem 

Biigel profilierte Verdickung, erh. L. 6,2 bzw. 5,3 cm (Abb. 15,7 und Abb. 2,2 

Nr. 9). Zwei winzige Fragmente eines Hohlringes aus diinnem Bronzeblech 

mit fein eingravierter Gitterverzierung, eines mit kleinem Loch, erh. L. 0,8 bzw. 

1 cm; St. 0,39 cm (Abb. 15,6 und Abb. 2,2 Nr. 10). Zwei eiserne Radreifen, 

verbrannt und zu einem Oval von 1,23X0,59 m verbogen, urspr. Dm. ca. 90 cm; 

keine Nietlocher, Laufflache leicht gewdlbt, Br. 3,3 cm; St. 0,6 cm (Abb. 15,2 

und Abb. 24). Eis. S t i f t mit Ringdse, Querschnitt rechteckig, Feuerpatina, erh. 

L. 7,5 cm; St. 0,9X0,8 cm (Abb. 15,3 und Abb. 2,2 Nr. 12 oder 13 und Abb. 25); 

ca. 6—7 cm uber der Sohle. Eis. Splint, Querschnitt flachrechteckig, Oberteil 

leicht gerieft, darunter starker abgenutzt, erh. L. 7,8 cm; St. 2X0,8 cm (Abb. 15,4 

und Abb. 2,2 Nr. 12 oder 13 und Abb. 25). Bruchstiick einer eis. Klammer, 

ein Ende zweimal winklig gebogen und leicht verdreht, Querschnitt rechteckig; 

das eine Ende ohne Rostausbliihungen im Originalzustand erhalten (Feuer

patina), das andere vom Rost stark zerfressen und wahrscheinlich abgebrochen, 

erh. L. 7 cm; St. 0,5 X 0,3 cm (Abb. 15,5 und Abb. 2,2 Nr. 11 und Abb. 25). 

Fragment eines im Feuer mitverbrannten Ziigelringes aus Bronze, Fiih- 

rungsring fehlt, rundstabiger Befestigungsbiigel, L. 5,6 cm (Abb. 15,1 und 

Abb. 2,2 Nr. 14 und Abb. 25); ca. 10 cm uber der Sohle. Inv. 37,531 a—z, al—rl.

Grab 15 (Abb. 3,4): Gerundet rechteckige, 0,9X1,05 m groBe Grabgrube; 

Sohle 0,6 m unter Oberflache; entlang den Seitenkanten mit Steinen umstellt; 

auf der Sohle in Nordwestecke drei, in Siidostecke ein GefaB; Leichenbrand in 

Siidhalfte des Grabes, vor allern in Sudwestecke und bei GefaB in Siidostecke.

Scherben einer F 1 a s c h e , gelblichbraun und leicht rauh (D), Bodendm. 

8 cm (Abb. 17,2,4 und 3,4 Nr. 2). Schiissel, grau und glatt (D), H. 7,9 cm 

(Abb. 17,3 und Abb. 3,4 Nr. 1). Teller, grau und leicht rauh, unleserlicher 

Stempel, belgische Ware (D), H. 3,6 cm (Abb. 17,1 und Abb. 3,4 Nr. 4). Scherben 

eines belgischen Bechers, Ton grau; nicht auffindbar. Inv. 37,532 a—d.

Grab 16 (Abb. 3,7): Rechteckige, 0,75X1,10 m groBe Grabgrube; NW-SO 

orientiert (Abb. 3,7); Sohle 1,02 m unter Oberflache; entlang der norddstlichen 

Langsseite eine streifenformige, 0,20 m lange Holzverfarbung; an Siidwest- und 

Nordwestseite je ein groBer Stein, wahrscheinlich Verkeilsteine; Grabinhalt stark 

zerdriickt; insgesamt 11 GefaBe auf der Sohle; das GefaB (Abb. 17,6 und 

Abb. 3,7 Nr. 5) in der Mitte mit Leichenbrand gefiillt und mit einer Schiissel 

(Abb. 17,11) abgedeckt; um das GefaB ebenfalls Leichenbrand, darin Reste von 

zwei Fibeln; in Grubeneinfiillung reichlich Brandasche.

Terrine, braun geglattet (D), H. 33,8 cm (Abb. 17,12 und 3,7 Nr. 1). 

Terrine, braun und geglattet (D), H. ca. 21 cm (Abb. 17,13 und 3,7 Nr. 2). 

Scherben eines Bechers, braunlichgrau und leicht rauh, belgische Ware (D), 

H. ca. 14,8 cm (Abb. 17,9 und Abb. 3,7 Nr. 3). Grober Becher, graubraun 

und rauh, Randzone leicht glattgestrichen (H), H. 15,8 cm (Abb. 17,5). Grober 

Becher, graubraun und leicht glattgestrichen (H), H. 13,9 cm (Abb. 17,8 und 

Abb. 3,7 Nr. 8). Scherben einer Tonne, hellbraun und glatt (D), H. ca. 17,4 cm
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Abb. 17 Hoppstadten. 1—4 Grab 15; 5—14 Grab 16; 15—21 Grab 17 a; 22—24 Grab 17 b

7 und 24 = 1:3, sonst 1:6

7*
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(Abb. 17,6 und Abb. 3,7 Nr. 7). Scherben einer Kugeltonne, rotlichbraun, 

grofltenteils abgeplatzt (D), Bodendm. ca. 7 cm (Abb. 17,10 und Abb. 3,7 Nr. 6). 

Scherben einer flachen, groben Schiissel, graubraun und leicht glatt- 

gestrichen mit Resten eines schwarzen Uberzugs (H), H. ca. 4,6 cm (Abb. 17,11); 

Deckel von Gefafl Abb. 17,6 und Abb. 3,7 Nr. 5. Wandfragment einer groben 

Schiissel, grau und rauh (H), Mdm. ca. 24 cm (Abb. 17,14); lag auf Gefafl 

Abb. 3,7 Nr. 2. Scherben eines kleinen, groben N a p f e s , graubraun und rauh 

(H); eine Rand-, wenige Wandscherben und Standringboden eines belgischen 

Bechers wie Abb. 17,9. Bruchstiicke von zwei eis. Fibeln mit vierschleifiger 

Spirale, unterer Sehne und rundstabigem Biigel (Abb. 17,7 und Abb. 3,7 Nr. 9). 

Inv. 37,533 a—1.

Grab 17 (Abb. 3,6): Es handelt sich um zwei iibereinanderliegende Graber, 

das untere Grab 17 a, das obere Grab 17 b.

Grab 17 a: Gerundet rechteckige, 0,8 X 0,9 m grobe Grabgrube; wenige Steine 

am Rand; Sohle 0,65 m unter Oberflache; darauf ca. neun Gefafle; Leichenbrand 

in und um die Gefabe.

Scherben einer F 1 a s c h e , Ton hellrot, Oberflache mit cremefarbenem 

Uberzug (D), Bodendm. 4,5 cm (Abb. 17,18 und Abb. 3,6 Nr. 7 a). Grober 

Becher, graubraun und rauh, Randzone leicht glattgestrichen (H), H. 15,1 cm 

(Abb. 17,21 und Abb. 3,6 Nr. 2 a). B e c h e r , graubraun und leicht glattgestrichen 

(H), H. 9 cm (Abb. 17,15 und Abb. 3,6 Nr. 6a). Schiissel, braun bis schwarz- 

braun und glattgestrichen (H), H. 9,6 cm (Abb. 17,20 und Abb. 3,6 Nr. 9 a). 

Schiissel, hellgrau und leicht rauh, Oberteil geschwarzt, vermutlich 

geschmaucht, belgische Ware (D), H. 7,2 cm (Abb. 17,19 und Abb. 3,6 Nr. 5 a). 

Schalchen, braun und glatt (D), H. 3,8 cm (Abb. 17,16); in Schiissel Abb. 3,6 

Nr. 5 a. Teller, dunkelbraun und glatt, belgische Ware (D), H. 4 cm (Abb. 17,17 

und Abb. 3,6 Nr. 7 a). Reste von wahrscheinlich zwei kleinen belgischen 

B e c h e r n. Scherben eines bauchigen, rotlichbraunen Gefafles (D). Wand

scherben eines sehr groben, graubraunen Gefafles (H). Vollig zerschmolzene, 

griinliche Glasreste aus Gefafl Abb. 3,6 Nr. 6 a. Inv. 37,534 a—n.

Grab 17 b: Ca. 0,20 m fiber der Sohle von Grab 17 a, 0,45 m unter der Ober

flache eine zweite bis zu 10 cm starke Leichenbrandschiittung, darin gleichfalls 

mit Leichenbrand gefiillt ein Gefafl; Rand abgepfliigt; dabei zwei weitere 

Gefafle und ein Hammer.

Unterteil eines groben, becherartigen Gefafles, graubraun und rauh (H), 

Bodendm. 11 cm (Abb. 17,22 und Abb. 3,6 Nr. lb). Teller, graubraun, stark 

abgeplatzt, belgische Ware (D), H. 3,6 cm (Abb. 17,23 und Abb. 3,6 Nr. 2 b). 

Scherben einer Schale oder Schiissel, Rand fehlt, hellbraun bis rotlich 

und glatt (D) (Abb. 17,6 Nr. 3 b). Bruchstiicke eines eis. Hammers, ein Ende 

schmalrechteckig, das andere mit runder Schlagflache; urspr. L. ca. 16,5 cm 

(Abb. 17,24 und Abb. 3,6 Nr. 4 b). Inv. 37,535 a—d.

Grab 18 (Abb. 3,5): Grabgrube nur schwach erkennbar, da nicht in den 

gewachsenen Boden eingetieft; 0,41 m unter Oberflache; auf der Sohle sechs 

Gefafle; westlich daneben kleine Leichenbrandschiittung.

Scherben einer F 1 a s c h e , hellrot, stark abgeplatzt (D), Bodendm. 7,7 cm 

(Abb. 18,5 und Abb. 3,5 Nr. 11). Becher, innen und auflen mit schwarzem

U- B. HEIDELBERG



Das Treverer-Graberfeld von Hoppstadten 101

Uberzug (H), H. 9,5 cm (Abb. 18,3 und Abb. 3,5 Nr. 3). Schiissel, hellrot und 

stark abgeplatzt (D), H. 6,8 cm (Abb. 18,4 und Abb. 3,5 Nr. 4). Teller, hell- 

grau und leicht rauh, belgische Ware (D), H. 3,4 cm (Abb. 18,2 und Abb. 3,5 

Nr. 6). Tonkasserolle, Griff abgebrochen, graubraun und leicht glattge- 

strichen (H), H. 4,3 cm (Abb. 18,1 und Abb. 18,5 Nr. 5). Scherben einer stark 

zerstbrten Tonne, dunkelbraun und geglattet (D) (Abb. 3,5 Nr. 2). Inv. 

37,536 a—f.

Es ist unmbglich, im Rahmen dieses Aufsatzes alle Probleme zu diskutieren, 

die das Graberfeld von Hoppstadten-Weiersbach stellt. Ich mbchte versuchen, 

die chronologische Stellung des Graberfeldes zu klaren, einige Erscheinungen 

des Totenbrauchtums insbesondere der Wagengrabsitte zu untersuchen und auf 

einige neuartige historische Aspekte der Spatlatenekultur des Trierer Landes 

hinzuweisen.

Besonders wichtig fur die Chronologic sind die Hoppstadter Graber durch 

die Tatsache, dab die Zahl der in einem Grab angetroffenen Gefabe meist weit 

uber dem sonst ublichen Durchschnitt liegt, so dab deutlich wird, welche Gefab- 

typen, welche Typenvarianten und welche Gefabkombinationen gleichzeitig sind. 

Es sei hier nur hingewiesen auf die grobe Variationsbreite der auberen Form, 

der Rand- und Bodengestaltung der Flaschen aus Grab 3, 10 und 13, der Kelche 

aus Grab 10 und 14, der Tonnen in Grab 13 und 14, der handgemachten Becher 

in Grab 3, der Schalen und Schiisseln in Grab 3, 6, 7, 10, 12, 13 und 14.

Gleichzeitig im Sinne von O. Montelius sind die besonders reich mit Keramik 

ausgestatteten Graber 3, 10, 13 und 14. Hier erkennen wir die gleiche Typen- 

kombination; die Gefabe sind untereinander austauschbar, ohne dab sich das 

Gesamtbild andern wiirde. Anzuschlieben vor allem auf Grund der Kelche sind 

die Graber 2, 5, 6, 8 und 9, so dab feststeht, dab insgesamt neun der 18 datier- 

baren Graber einem Zeithorizont angehbren. Die zeitliche Abfolge ist mit 

archaologischen Methoden nicht mehr feststellbar.

Die Graber 1, 4, 7 und 12 kbnnen hingegen nicht ohne weiteres in diesen 

Zeithorizont eingeordnet werden. Hier iiberwiegen die kugeligen Schalen (Abb. 

7 und 12), die in den Grabern des Horizonts der Kelchgefabe fast vollstandig 

fehlen. Weitreichende chronologische Schliisse hieraus zu ziehen, wiirde aber
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zu weit fiihren, da Grab 1 und 7 gestort sind und Grab 4 nur drei GefaBe ent- 

hielt, so daB vermutlich kein reprasentativer Keramik-Querschnitt vorliegt. 

Es sei lediglich die Mdglichkeit angedeutet, daB die zuletzt genannten Graber, 

vor allem aber Grab 12 (Abb. 12), zeitlich zwischen der Hauptmasse der spat- 

latenezeitlichen Graber liegen und der, wie unten naher erlautert wird, sicher 

altesten Bestattung mit provinzialromischem. EinfluB, Grab 16 (Abb. 17).

Horizontalstratigraphisch deutlich von den Grabern 1 bis 14 abgesetzt sind 

die friihromischen Graber 15—18. Die Datierung H. Koethes3 ist auch heute 

noch giiltig. Grab 16 ist auf Grund des Schlauchbechers (Abb. 17,9) (Haltern 

Typ 85) eindeutig das alteste Grab dieser Gruppe und datiert in spataugusteische 

Zeit. Dicht beisammen am Westrand der untersuchten Flache und deutlich von 

Grab 16 getrennt liegen dann die vier jiingsten Bestattungen, Grab 15, 17 a, 17 b 

und 18. Die kleine Kragentasse (Hofheim Typ 104) aus Grab 17 a (Abb. 17,16) 

und der Teller (Hofheim Typ 97 B) aus Grab 18 (Abb. 18,2) als jiingste Formen 

datieren diese Gruppe in die beiden letzten Jahrzehnte der ersten Halfte des 

ersten nachchristlichen Jahrhunderts.

Wahrend somit die Grabergruppe mit provinzialromischem EinfluB relativ 

einfach zeitlich eingeordnet werden kann, bereitet es groBere Schwierigkeiten, 

die chronologische Stellung der alteren Grabergruppe innerhalb der Spat- 

latenezeit zu klaren. Nach G. Mahr6 waren die Graber mit Kelchen und 

die romischen Graber, zumindest aber Grab 16 gleichzeitig, lediglich mit 

dem Unterschied, daB in Grab 16 schon provinzialromischer EinfluB sichtbar wird, 

wahrend er in den iibrigen Grabern noch fehlt. Uberrascht es schon, daB gerade 

in relativ armlichen Grabern der neue EinfluB zuerst wirksam werden soil und 

nicht in den reichen Grabern 10, 13 und 14, so werden dariiber hinaus aber auch 

deutliche Unterschiede im Formenbestand der GefaBe sichtbar, ganz abgesehen 

von der belgischen Ware. So fehlen schon in Grab 16 entweder die fiir die 

Spatlatenegruppe unseres Graberfeldes so charakteristischen Formen wie Kelche, 

Flaschen und gedrehte Schalen oder aber die sich entsprechenden Formen unter- 

scheiden sich in einzelnen Merkmalen, vor allem, was die Drehscheibenware 

betrifft. So sind Terrinen (Abb. 17,12,13) mit gestrecktem Unterteil und hoch- 

sitzendem Schulterumbruch auBer in Grab 16 nicht belegt; die Bechertonne 

(Abb. 17,6) zeigt einen scharfer geknickten und weiter ausladenden Rand als die 

sonst ublichen Tonnen und steht somit den belgischen Bechern nahe. Verbindende 

Glieder zwischen der Grabergruppe 1—14 und Grab 16 sind die Kugeltonne 

sowie die handgemachten GefaBe — lediglich die weitmiindige Schiissel mit 

abgesetztem Boden ist neu —, die nur wenig verandert auch noch in den jiingsten 

Grabern vorkommen. Wahrend somit die Unterschiede auf einen zeitlichen 

Abstand hindeuten, wobei Grab 16 nur das jiingere sein kann, wird durch die 

verbindenden Elemente deutlich, daB der zeitliche Abstand nicht allzu groB 

sein kann.

Allein mit Hilfe der Hoppstadter Graber in der Feindatierung weiterzukom- 

men, ist nicht moglich. Es sei deshalb erlaubt, fiber Hoppstadten hinaus auch 

das spatlatenezeitliche Graberfeld von Ruckweiler, Kr. Birkenfeld, zu beriick-

5 Trierer Zeitschr. 13, 1938, 264.

8 Mahr a. a. O. 38 ff.; — vgl. hierzu meine Besprechung des Buches von Mahr in 

Germania 47, 1969.
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Abb. 19 Ruckweiler, Kr. Birkenfeld, Funde aus verschiedenen Grabern, 1—10 altere 

Phase, 11—22 jiingere Phase (Abbildungsnachweis Anm. 7)

sichtigen, das nur ca. 4,5 km suddstlich unseres Graberfeldes liegt (Abb. 1). 

Mahr7 bildet einen reprasentativen Querschnitt des Fundguts aus den Ruckweiler 

Grabern ab. Die Unterschiede im Typenbestand oder bei gleicher Grundform in 

zahlreichen Form- und Zierelementen der Keramik beider Graberf elder sind, 

wie Abb. 19 zeigt, sehr deutlich, so dab eine eingehende Beschreibung nicht notig 

ist. Vor allem fehlen in Ruckweiler Tonnen, Kelche und Kugelschalen fast voll- 

standig. Das einzige in Ruckweiler entdeckte Kelchgefab aus Grab 10 (Abb. 20) 

hat dann auch bezeichnenderweise eine andere Form als die Hoppstadter Kelche.

7 Mahr a. a. O. 21, Taf. 11, 12, 15, 22, 25—27.
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An Stelle der Kelche — moglicherweise bei gleicher Funktion — finden wir 

dagegen in den Ruckweiler Grabern recht haufig die sogenannten Humpen (bei 

Mahr Becher Typ 2 b). Becher und Humpen sind auch auBerhalb von Hopp

stadten und Ruckweiler nicht zusammen in geschlossenen Funden belegt. Da auch 

im Gegensatz zu Hoppstadten irgendwelche Beziehungen der Ruckweiler Funde 

zu Grabern mit friihem provinzialrbmischem EinfluB fehlen, drangt sich geradezu 

der Verdacht auf, daB wir in Ruckweiler einen alteren Horizont erfassen, der in 

Hoppstadten fehlt, wahrend der Hoppstadter Horizont in Ruckweiler fehlt, was 

keineswegs uberrascht, da ja beide Graberf elder nur unvollstandig ausgegraben 

sind.

Im Ruckweiler Fundgut zeichnen sich zwei zeitliche Horizonte ab. Zum 

alteren gehbren die Graber I, 5 und 15. Die flaschenartigen GefaBe (Abb. 19,5) 

und die doppelkonischen Terrinen (Abb. 19,9) zeigen kraftige Profilierung, ebenso 

die doppelkonische Schiissel mit Kreisstempelverzierung (Abb. 19,10) aus Grab I. 

Charakteristisch sind auch die Schiissel mit Omphalos und Innenglattverzierung 

(Abb. 19,2) und die gedrungenen Halsbecher (Abb. 19,8). Hinzu kommt in Grab 

15 eine Mittellatenefibel Kostrzewski Variante B (Abb. 19,1). DaB es sich 

hier um den altesten Horizont handeln muB, zeigt die enge Verwandtschaft 

etwa der GefaBe Abb. 19, 2, 4, 10 mit GefaBen aus Grabern der jiingsten Stufe 

der jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur.

Der zweite Horizont von Ruckweiler ist deutlich ausgepragt in den Grabern 

1 und 2 von 1926 und durch Grab IV, 8 und 10. Zu den Flaschen mit kraftigem 

Schulterabsatz (Abb. 19,20) und im Vergleich zu den Hoppstadter Flaschen tief 

sitzendem Schulterumbruch, den hohen schlanken Halsbechern (Abb. 19,18), den 

Trichterhalsschiisseln (Abb. 19,17) sowie den Humpen (Abb. 19,19) gehbren 

weiterhin Mittellatenefibeln, einfache drahtfbrmige Spatlatenefibeln sowie 

Nauheimer Fibeln (Abb. 19,11—14). Es fallt auf, daB in Verbindung mit den 

KelchgefaBen nur noch Spatlatenefibeln vorkommen8.

Die in Ruckweiler und Hoppstadten sichtbar werdende chronologische Unter- 

teilung des spatlatenezeitlichen Fundguts — wir kbnnen vorerst drei Zeit- 

horizonte mit fiieBenden Ubergangen vor dem fruhrbmischen Horizont erkennen 

— laBt sich auch auBerhalb des engeren Gebiets der beiden Graberfelder nach- 

weisen und gewinnt somit an Sicherheit.

Zuletzt stellt sich die Frage nach der absolut chronologischen Einordnung des 

Hoppstadter Graberfeldes. Es konnte nachgewiesen werden, daB der in Hopp

stadten durch die Graber 1—14 vertretene Horizont zeitlich vor den Grabern 

mit friihem provinzialrbmischem EinfluB, das heiBt mit altesten belgischen 

GefaBtypen steht. Das beste absolut chronologische Datum erhalten wir durch 

die Graber A und B von Goeblingen-Nospelt in Luxemburg9, die beide etwa zur 

Zeit des Kastells Oberaden angelegt wurden. Wahrscheinlich ist Grab A etwas 

alter als Grab B10. Auf jeden Fall steht fest, daB wir friihestens zwischen 15 und

8 Im Trierer Land scheint sich eine ahnliche Entwicklung abzuzeichnen, wie sie 

H. Muller-Beck Ber. RGK, 43—44, 1962—1963, 177 ff, fur die Engehalbinsel bei Bern 

erkannt hat.

9 G. Thill, H&mecht 18, 1966, 483 ff. und 19, 1967, 87 ff. und 199 ff.

10 Die Datierung der Graber von Goeblingen-Nospelt wird gesondert behandelt 

werden.
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Abb. 20 Ruckweiler, Grab 10. 1 = 1:3, sonst 1:6

10 vor Chr. Geb. die altesten Graber dieses Horizonts erfassen. Hierzu gehdren 

etwa auch das reiche Grab von Wincheringen, Kreis Saarburg , Grab 1—3 von 

Messerich, Kreis Bitburg , und mehrere Graber von Wederath, Kreis Bern- 

kastel . In all diesen friihesten Grabern mit provinzialrbmischem EinfluB fehlen 

die Leitformen von Hoppstadten, was nicht nur damit zu erklaren ist, dab die 

Verbreitung der GefaBtypen regional unterschiedlich ist. So stammt etwa aus 

Luxemburg ein charakteristischer Hoppstadter Kelch; in Wederath konnten 

bisher sechs Graber mit Kelchen festgestellt werden, alle ohne jeglichen provin- 

zialromischen EinfluB. Es steht somit fest, daB wir das vorletzte Jahrzehnt des 

ersten Jahrhunderts vor Chr. Geb. als terminus ante fur unsere Hoppstadter 

Spatlatenegraber annehmen miissen.

11

12

13

GroBere Schwierigkeiten bereitet die Abgrenzung nach oben. Der alteste 

Horizont von Ruckweiler entspricht, was die Fibeln und teilweise auch die 

Keramik betrifft, W. Kramers am Manchinger Fundgut beobachteter Stufe C14 15 

oder Schonbergers altester Stufe der Spatlatenezeit in der Wetter au13. Es kann 

somit lediglich als wahrscheinlich angesehen werden, daB der alteste Horizont

11 H. Koethe und W. Kimmig, Trierer Zeitschr. 12, 1937, 44 if.

12 Trierer Zeitschr. 13, 1938, 258 f. Abb. 29.

13 Die Publikation des Graberfeldes von Wederath durch den Verfasser ist in Vor- 

bereitung. Die Zahl der spataugusteischen und tiberischen Graber ist besonders groB.

14 W. Kramer, Germania 40, 1962, 293 ff, Abb. 1.

15 H. Schonberger, Saalburg Jahrb. 11, 1952, 21 ff.
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noch im zweiten vorchristlichen Jahrhundert beginnt. Etwa um die Mitte des 

ersten Jahrhunderts, nach den neuesten Erkenntnissen16 eher etwas vor der 

Mitte, diirften dann die altesten Graber mit Nauheimer Fibeln anzusetzen sein. 

Es konnte aber gezeigt werden, dab die Hoppstadter Graber nur eine Spatphase 

des Horizonts der Nauheimer Fibeln vertreten. Deshalb kann die Zeitspanne, 

in der die Graber 1 bis 14 in Hoppstadten angelegt wurden, nicht allzu groB 

sein, im Hochstfalle ca. 30 Jahre, da es bisher nicht gelungen ist, prahistorisch- 

archaologischen Funden feinere Entwicklungsphasen abzugewinnen als etwa 

entsprechend der Dauer einer Generation. Wir kbnnen es als sehr wahrscheinlich 

ansehen, daB die Hoppstadter Graber 1—14 zwischen 40 und 10 vor Chr. Geb. 

angelegt wurden.

Wie bei der Mehrzahl der spatlatenezeitlichen Graber bereitet auch in Hopp

stadten die Bestimmung des Geschlechts und Alters der in den Grabern bestat- 

teten Toten allein mit Hilfe des archaologischen Befundes groBe Schwierigkeiten. 

Ohne die Leichenbranduntersuchungen U. Thiemes wurden wir vollig im dun- 

keln tappen17.

Die Leichenbranduntersuchungen haben gezeigt, daB in den Grabern 1, 10 

(Fundhorizont 4), 16 und 17 sicher, in Grab 14 sehr wahrscheinlich jeweils eine 

erwachsene Frau bestattet war. Ein sicheres Mannergrab konnte Thieme nicht 

feststellen. Fur Grab 5 konnte ein erwachsenes, filr Grab 15 ein jugendliches 

Individuum nachgewiesen werden. Filr Grab 10 (Fundhorizont 3) ist ein Kind 

gesichert, fur die Graber 2, 6 und 8 sehr wahrscheinlich. In Grab 3 ist lediglich 

menschlicher Leichenbrand nachgewiesen. Kein menschlicher Leichenbrand 

konnte unter den verbrannten Knochen der Graber 7 und 12 festgestel.lt werden.

Der archaologische Befund widerspricht in keinem Fall den anthropologischen 

Untersuchungen, sondern stiitzt die nicht eindeutigen Befunde. So weisen auch 

die MiniaturgefaBe in Grab 2 auf ein Kind hin, ebenso die Tonrasseln (Abb. 22) 

in Grab 6. Eine zweite Tonrassel in Gestalt eines Vogels (Abb. 22) laBt auch 

bei Grab 3 an ein Kind denken. In Grab 10 sichern der Gias- und der Bronze

armring ein Frauengrab, in Grab 14 stiitzen die vier Fibeln den Befund der 

Leichenbranduntersuchung, so daB auch hier eine Frauenbestattung anzunehmen 

ist. In Grab 13 lassen der Schildnagel auf einen Mann, die Spinnwirtel auf eine 

Frau schlieBen. Da auch der Leichenbrand in zwei verschiedenen GefaBen 

deponiert war, ist hier eine Doppelbestattung wahrscheinlich. Unter den ver

brannten Knochen aus den Grabern 7 und 12 konnte Thieme keine menschlichen 

Reste nachweisen. Wahrend bei Grab 7 der Untersuchungsbefund durch die 

Stbrung des Grabes bedingt sein konnte, ist dies bei Grab 12 nicht anzunehmen. 

In beiden Grabern konnten nur verbrannte Knochen von Schweinen bestimmt 

werden. Sicher Grab 12, wahrscheinlich aber auch Grab 7, gehdren zur Gruppe 

der sogenannten Tiergraber, von denen Thieme in Horath insgesamt 20 be- 

obachten konnte18. Wie diese Erscheinung zu deuten ist, kann vorerst nicht sicher

16 Miiller-Beck a. a. O.

17 Frau Dr. U. Thieme und Frau Prof. E. Schmid haben vor dem Kriege die mensch

lichen und tierischen Leichenbrande mit Ausnahme von Grab 13 untersucht; ihre 

Ergebnisse werden sie in der Trierer Zeitschr. 33, 1970 gesondert vorlegen. Fiir die 

Erlaubnis, die Untersuchungsbefunde schon jetzt auswerten zu diirfen, bin ich den 

Autorinnen zu groBem Dank verpflichtet.

18 Mahr a. a. O. 145 ff. Abb. 1.

festgestel.lt


Das Treverer-Graberfeld von Hoppstadten 107

Abb. 21 Hoppstadten, TiergefaB aus Grab 2

Abb. 22 Hoppstadten, Tonvogel aus Grab 3 (rechts) und Grab 6 (links)
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geklart werden. Mahr denkt an Bestattungen von Opfertieren19. Wahrscheinlich 

miissen wir die sogenannten Tiergraber in engem Zusammenhang mit den 

sogenannten Leergrabern sehen, in denen zwar Beigaben entdeckt wurden, 

aber weder menschlicher noch tierischer Leichenbrand. Der Deutung der Leer- 

graber und somit auch der Tiergraber als Kenotaphien steht die groBe Zahl 

dieser Graber entgegen. So sind in Horath fiber 20 Prozent alter Graber entweder 

Tier- oder Leergraber. Es fallt auf, daB in Grab 7 das mannliche Element, 

Waffen, in Grab 12 dagegen das weibliche, Bronze- und Glasschmuck, ver- 

treten ist.

Die Graber 10, 13 und 14 unterscheiden sich durch groBeren Aufwand bei 

der Anlage sowie reichere Ausstattung deutlich von den tibrigen Grabern. Mit 

Ausnahme von Grab 4, das durch seine runde, mit Lehm ausgestrichene Grab- 

grube vorerst isoliert steht, konnen wir bei den tibrigen einfachen Grabern einen 

weitgehend gleichartigen Bestattungsbrauch erkennen. Die rechteckigen ca. 

0,6—1,0 m tiefen Gruben sind 0,7—1,0 XI,0—1,5 m groB. Soweit exakt beobach- 

tet, waren die meisten Graber mit einer holzernen Grabkammer versehen. Die 

spatlatenezeitlichen Graber waren alle ohne Steinumstellung, drei der fiinf 

friihrbmischen Graber waren dagegen locker mit Steinen umstellt. Der Leichen

brand wurde entweder als Schiittung zwischen den GefaBen bzw. in einer 

Grabecke beobachtet (Grab 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15, 18) oder aber als Schiittung und 

in einem GefaB (Grab 4, 16, 17a, 17b). In fiinf der 16 einfachen Graber konnten 

die Ausgraber entweder zwischen oder aber fiber den Beigaben Brandasche, 

vermischt mit verbrannten Scherben und einzelnen Knochenteilchen, feststellen. 

Bei weiteren Grabern diirfte die Brandasche lediglich nicht beobachtet worden 

sein, da gerade die oberen Schichten meist vor Eintreffen der Ausgraber schon 

abgeraumt waren.

Die Grabungsbefunde der reichen Graber 10, 13 und 14 lassen uns einen Ein- 

druck von der Vielgestaltigkeit des Totenbrauchtums gewinnen20. Sehr wahr

scheinlich auf verschiedenen Scheiterhaufen wurden bei Anlage von Grab 10 die 

Leichen einer erwachsenen Frau und eines Kindes sowie zumindest Teile von 

zwei jungen und einem ausgewachsenen Schwein verbrannt; nur so ist die 

Trennung der verbrannten menschlichen und tierischen Knochen erklarbar. 

Mitverbrannt wurden auf den Scheiterhaufen 35 bis 40 TongefaBe und, wie unten 

naher erlautert werden wird, wahrscheinlich ein Wagenkasten. In den anstehen- 

den Boden grub man einen 2 m tiefen, fast quadratischen Schacht von 1,30 m 

Seitenlange (Abb. 9), dessen Boden und Wande eine Holzverkleidung erhielten. 

Den ausgelesenen Leichenbrand der Frau deponierte man in der Westecke der 

Grabkammer und in der Nahe der Leichenbrandschiittung den personlichsten 

Besitz der Toten, ihren Schmuck. Auf den Boden stellte man vier hohe Flaschen, 

fiinf Kelche, vier grobe Becher, drei Schiisseln, fiinf Schalen und einen Tontrog 

(Abb. 8—11), zumindest teilweise gefiillt mit Getranken und Speisen. DaB nicht 

alle GefaBe gefiillt waren, beweisen die ineinandergestellten Schalen und Schiis- 

seln (Abb. 9, Nr. 1, 2 und 12, 13). Sie sind am ehesten als TrinkgefaBe zu deuten. 

In und um Schale Nr. 6 legte man verbrannte Knochen eines jungen Schweines.

19 Mahr a. a. O. 162.

20 Einen wichtigen Beitrag stellt das Kapitel fiber den Bestattungsbrauch der Spat- 

latenekultur bei Mahr a. a. O. 129 ff. dar.
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Abb. 23 Hoppstadten, Keramiktypen aus Grab 14

Zwischen und uber die Beigaben schiittete man nun Scheiterhaufenasche, ver- 

mischt mit verbrannten Scherben und einzelnen Knochenteilchen, und zog dann 

eine Holzdecke in den Schacht ein. Als Rest der eingebrochenen Holzdecke ist 

im Profit (Abb. 9) an der Nordecke ein vom Rand nach innen verlaufender Holz- 

verfarbungsstreifen zu erkennen. Auch die Tatsache, dafi die drei oberen Brand- 

aschenschiittungen der Mitte zu nach unten durchgesackt sind, sichert eine Holz- 

abdeckung uber den Beigaben. Auf die Abdeckung wurde nun eine Schicht 

Erde und dariiber eine bis zu 25 cm starke Packung von Scheiterhaufenriick- 

standen, Asche, verbrannten Scherben und kalzinierten Knochen geschiittet. In 

der Siidecke deponierte man die verbrannten Knochen eines Kindes und zweier 

Schweine sowie ein Messer. Auf eine zweite Erdschicht folgte die dritte Brand- 

aschenschiittung. In die Ostecke stellte man hier eine unverbrannte Terrine, 

sicher mit Inhalt. Auf eine weitere Erdpackung folgte dann die vierte und letzte 

Schicht von Scheiterhaufenriickstanden. Erst jetzt wurde die Grabgrube end- 

giiltig zugefullt.

Trotz der streng getrennten Fundhorizonte ist Grab 10 als chronologisch ge- 

schlossener Komplex zu betrachten. Beim Sortieren des Scherbenmaterials 

zeigte sich namlich, dab die meist verbrannten Scherben eines Gefafies von 

verschiedenen oder sogar alien vier Fundhorizonten stammen, der beste Beweis 

fur die Gleichzeitigkeit des Fundgutes alter vier Horizonte, womit auch die 

Mbglichkeit ausgeschlossen wird, dab nach gewissen Zeitabstanden immer wie- 

der Totenopfer dargebracht wurden, wie dies etwa Dehn vermutete21. Grab 10 

von Hoppstadten ist kein Einzelfall. Nur wenige Kilometer naheabwarts wurde 

1930 in Heimbach ein ganz ahnliches, ebenfalls 2 m eingetieftes Schachtgrab

21 Dehn a. a. O. (1964) 90.
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mit verschiedenen Fundhorizonten entdeckt, wie Grab 10 ebenfalls tiberdurch- 

schnittlich reich ausgestattet22.

Die detaillierte Fundbeobachtung bei Bergung der beiden Wagengraber 

erlaubt auch hier eine weitgehend gesicherte Rekonstruktion des Bestattungs- 

vorgangs. Die Toten — in Grab 13 wahrscheinlich ein Mann und eine Frau, 

in Grab 14 eine Frau — wurden zusammen mit zahlreichen GefaBen, jeweils 

einem zweiradrigen Wagen mit dem dazugehbrigen Joch sowie Schweinen 

Oder auch nur Teilen von diesen verbrannt. Bei Grab 14 kommt ein Vogel 

hinzu. Die Vermischung von menschlichen und tierischen Knochen in Grab 14 

weist darauf hin, dab Mensch und Tier auf einem Scheiterhaufen verbrannt 

wurden. In den anstehenden Boden grub man die fur Brandgraber ungewohn- 

lich groBen Grabgruben (Abb. 2). Die Grabgrube von Grab 13 erhielt eine 

Holzkammer mit Holzdecke, die von Grab 14 scheint lediglich mit Holzbrettern 

abgedeckt gewesen zu sein. Die verbrannten Knochen wurden ausgelesen und 

in Grab 14 als Schuttung deponiert. In Grab 13 wurden verbrannte Knochen 

in den Bronzekessel und eine Flasche gefiillt. Weitere verbrannte Knochen 

wurden in die Ostecke geschiittet. Auf die Grabsohlen stellte man wiederum 

zahlreiche unverbrannte GefaBe. Die Auswahl der GefaBe wurde offensichtlich 

nicht willkurlich getroffen. In beiden Grabern taucht die Kombination Schiis- 

seln—Schalen—Flaschen—Kelche—Tonnen—Becher (Abb. 23) auf, wobei die 

Zahl der Schalen und Schiisseln stark iiberwiegt. Die nicht vollstandig ver

brannten Joch- und Wagenteile legte man zwischen oder in GefaBe. Die ver

brannten Wagenreifen wurden zuvor absichtlich verbogen (Abb. 24). In Grab 

13 schuttete man schlieBlich Brandasche, vermischt mit verbrannten Scherben 

und kalzinierten Tierknochen, in den Hohlraum entlang den Langswanden 

zwischen Holzkammer und Grubenwand, wahrend man die Hohlraume entlang 

den Schmalseiten mit Erde verfullte. In Grab 14 wurden die Scheiterhaufen- 

reste uber die gesamte Grabflache verteilt. Bei Grab 14 fallt wie bei Grab 10 

auf, daB man den Schmuck, vier Fibeln und einen Bronzering, wiederum unver- 

brannt neben die Leichenbrandschuttung legte.

Was in den einfachen Grabern nur andeutungsweise sichtbar ist, wird bei 

den reichen Grabern sehr deutlich: Es lassen sich zwei getrennte Vorgange 

beobachten, die offensichtlich auch unterschiedlich gedeutet werden miissen. 

Zuerst wurde der Tote verbrannt; auf dem gleichen oder aber einem zweiten 

oder dritten Scheiterhaufen wurden Tiere oder Tierteile, GefaBe, sicherlich 

mit Inhalt, gelegentlich Schmuck, ganze Wagen oder Wagenteile und sicherlich 

zahlreiche weitere, nicht erhaltene Gegenstande verbrannt. Erst dann erfolgte 

die eigentliche Bestattung. Der Leichenbrand wurde im Grab deponiert, der 

Tote mit zahlreichen Beigaben ausgestattet, die nicht verbrannt waren. Wah

rend man den zuletzt genannten Vorgang als Ausstattung fur das Jenseits 

deuten kann, ist dies bei dem ersteren nicht mbglich. Alles was mitverbrannt 

wurde, wurde sehr wahrscheinlich als Opfer verbrannt, als Opfergabe an nicht 

naher faBbare Totengottheiten. Die mit der Totenverbrennung verbundenen 

religidsen Vorstellungen scheinen in engem gedanklichem Zusammenhang mit 

der Brandopfersitte zu stehen. Wir erfassen hier sehr wahrscheinlich einen 

von sicher mehreren Griinden, die zum Wechsel der Bestattungssitte vom

22 Trierer Zeitschr. 6, 1931, 175.
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Abb. 24 Hoppstadten, Wagengrab 14 nach der Freilegung

Korpergrab zum Brandgrab fiihren kbnnen. Im westlichen Bereich der jiingeren 

Hunsriick-Eifel-Kultur wird dies deutlich sichtbar'23. Zur Zeit der alteren und 

jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur kbnnen wir immer wieder in den Grabhiigeln 

groBe Feuerstellen oder mit Brandasche gefiillte Feuergruben — gelegentlich 

lassen sich mehrere Brandvorgange nachweisen — beobachten, die nur als Opfer- 

feuer gedeutet werden kbnnen. Es fallt auf, daB die Opferfeuer nur in Ver

bindung mit Kbrpergrabern stehen, nie in Verbindung mit den vereinzelt 

beobachteten Brandgrabern. In der jiingsten Phase der jiingeren Hunsriick-Eifel- 

Kultur (HEK II C) wurde dann das Korpergrab zugunsten des Brandgrabes in 

Form von Scheiterhaufengrabern vbllig aufgegeben; gleichzeitig verschwanden 

auch die Opferfeuer vollstandig, so daB der SchluB naheliegt, daB sich bei der 

Totenverbrennung das mit der eigentlichen Bestattung und das mit den Brand

opfern zu verbindende religiose Gedankengut vermischte. Gestiitzt wird diese 

Beobachtung dadurch, daB gerade in der Eifel, wo die Feuerstellen besonders 

zahlreich und die Feuergruben besonders groB sind, auch zuerst der Wechsel 

vom Korpergrab zum Brandgrab vollzogen wurde.

Als man 1937 die beiden Hoppstadter Wagengraber entdeckte, bedeutete 

dies eine kleine Sensation, da man sie fiir die ersten spatlatenezeitlichen Wagen

graber hielt. Einen Hinweis P. Reineckes auf Graber mit Wagenteilen im Mit- 

telrheingebiet24 hatte man nie weiterverfolgt. 1967 konnte dann K. Raddatz bei

23 A. Haffner, Die Hunsriick-Eifel-Kultur in ihrem westlichen Verbreitungsgebiet. 

Rom.-Germ. Forsch. 32 (in Vorbereitung). Diss. Saarbriicken 1967.

24 P. Reinecke in: Festschrift des RGZM (1902) 101 mit Anm. 45.
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Besprechung des Wagengrabes von Husby, Kreis Flensburg, nachweisen, dab 

die Hoppstadter Wagengraber kein Einzelfall sind25.

Vor der Wagengrabsitte mbchte ich die einzelnen Wagen- und Geschirrteile 

aus den Hoppstadter Grabern besprechen. Aus Grab 13 und 14 stammen je zwei 

eiserne, stark verbogene Radreifen von ursprunglich 90 bis 95 cm Durchmesser, 

0,6 cm stark und 3 cm breit (Abb. 24). Im Schnitt sind die Reifen auben leicht 

konvex, innen leicht konkav, so dab sich die Rader in das Holz des Rades ein- 

driickten (Abb. 15,2). Die Reifen wurden nicht genagelt, sondern heib auf die 

Felgen aufgezogen. Der technis-che Fortschritt von genagelten zu warm auf- 

gezogenen Radreifen wurde in der Fruhlatenezeit vollzogen. Wahrend in der 

Hallstattzeit die Radreifen mit zahlreichen Nageln befestigt wurden26, kennen 

wir in der Fruhlatenezeit neben Radreifen mit zahlreichen Nageln solche mit nur 

sehr wenigen Nageln27, so dab anzunehmen ist, dab den nun heib aufgezogenen 

Reifen durch die wenigen Nagel zusatzlicher Halt gegeben wurde. In dem 

fruhlatenezeitlichen Wagengrab 4 von Karlich28 fehlt die Nagelung schon vollig. 

Ein entsprechender Vorgang zeigt die Anbringung der Nabenringe. In den 

spathallstattzeitlichen Wagengrabern von Hundheim, Kreis Bernkastel29, sind 

die Nabenringe noch genagelt, wahrend sie bei fruhlatenezeitlichen Wagen 

immer ungenagelt angebracht sind. In der Mittel- und Spatlatenezeit wird nur 

noch nach der neuen Technik gearbeitet. Auber in Hoppstadten wird dies beson- 

ders bei der groben Anzahl von Wagenreifen in Kappel30 und Llyn Cerrig31 

deutlich, aber auch in dem germanischen Wagengrab von Husby32.

Weitere eiserne Wagenteile stammen aus Grab 14: ein Ringbsenstift mit 

vierkantigem Schaft (Abb. 15,3), ein Splint (Abb. 15,4) und ein Klammerfrag- 

ment (Abb. 15,5). Vier eiserne Osenstifte kennen wir aus dem spatlatenezeitlichen 

Wagengrab von Russelsheim am Main33. In Husby sind ebenfalls 4 erhalten34. 

Wir treffen sie dann in zahlreichen fruhlatenezeitlichen Wagengrabern des 

Mittelrhein- und Marnegebietes an. Wir kbnnen zwei Formen unterscheiden, 

einmal mit spitz auslaufendem Schaft, so dab sie wie ein Nagel ins Holz ge-

25 K. Raddatz, Das Wagengrab der jungeren vorromischen Eisenzeit von Husby, 

Kr. Flensburg. Offa-Biicher 20 (1967).

26 Z. B. Hradenin bei Kolin mit ca. 30 Nageln (F. Dvorak, Wagengraber der alteren 

Eisenzeit in Bohmen [1938] Abb. 24); — Hundheim, Kr. Bernkastel mit ca. 15 Nageln 

(W. Kimmig, Trierer Zeitschr. 13, 1938, 58 ff.).

27 Z. B. La Gorge-Meillet, Dep. Marne mit 4 Nageln (E. Foudrignier, Double 

sepulture gauloise de la Gorge-Meillet (1878) Taf. 5); — Somme-Bionne, Dep. Marne 

mit 6 Nageln (M. Morel, La Champagne Souterraine [1877] 29).

28 A. Gunther, Germania 18, 1934, 10. Ohne Nagelung aufgezogen waren auch die 

Rader des Latene-B-zeitlichen Wagens von Nanterre, Dep. Seine (H. Hubert in: 

Congres international d’antropologie et d’archeologie prehistoriques (Faris 1900) [1902] 

410 f.).

29 Kimmig a. a. O. 60, Abb. 21,22.

30 F. Fischer, Der spatlatenezeitliche Depotfund von Kappel, Kr. Saulgau (1959) 

Taf. 21 und 22.

31 C. Fox, A Find of the Early Iron Age from Llyn Cerrig Bach, Anglesey (1946) 

Taf. 17.

32 Raddatz a. a. O. Taf. 1.

33 G. Behrens, Germania 2, 1918, 49, Abb. 2,12—15.

34 Raddatz a. a. O. Taf. 5,11—13.
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Z&atimeiet 1 Q 3 ^3

Abb. 25 Hoppstadten, Wagenteile aus Grab 14

Abb. 26 Hoppstadten, Wagenteile und Schildnagel aus Grab 13

8
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1

Abb. 27 Bronzeziigelringe. 1—2 aus dem Rhein bei Mainz; 3 Nanterre, 

Dep. Seine (Abbildungsnachweis Anm. 42 und 46)

schlagen werden konnten35 und dann mit stumpfem, breitgehammertem Schaft- 

ende36. Die Funktion der Osenstifte ist nicht sicher festzustellen. G. Jacobi 

denkt an Stifte zur Befestigung der Ziigel, angebracht auf dem Wagenkasten37. 

Diese Deutung wird durch die Lage der Osenstifte in den Wagengrabern von 

Somme-Bionne38 und La Garge-Meillet39 im Dep. Marne gestiitzt, sofern man 

den sicher schdngefarbten Planen trauen darf. Jedenfalls steht es fest, dab die 

Osenstifte zum Wagen gehdren, wodurch auch das reiche Schachtgrab 10 in 

die Gruppe der Wagengraber eingereiht wird, da auch hier ein Osenstift gefun- 

den wurde (Abb. 8,22).

Die Funktion des eisernen Splintes aus Grab 14 (Abb. 15,4 und Abb. 25) ist 

unklar. Die unterschiedliche Oberflache macht es wahrscheinlich, dab der Splint 

etwa bis zur Langsriefelung des oberen Drittels in einem andersartigen Material 

steckte. Nicht auszuschlieben ist auch eine Deutung als Achsnagel, wenn auch 

Achsnagel dieser Form bisher nicht nachgewiesen sind. Wo die eiserne Klammer 

aus Grab 14 angebracht war, ist nicht zu klaren. Eine ahnliche Eisenklammer 

wurde in einem friihlatenezeitlichen Wagengrab von Karlich gefunden40.

Die Bronzeziigelringe aus Grab 13 und 14 dienten zur Fiihrung und Ver- 

teilung der Ziigel auf dem holzernen Joch. In Hoppstadten sind zwei Formen 

belegt. Zur ersten Form mit einfacher runder oder leicht ovaler Ringoffnung 

gehdren das Ziigelfragment aus Grab 14 (Abb. 25) und Reste von wahrscheinlich 

zwei Ringen aus Grab 13 (Abb. 26). Fragmente von zwei Ziigelringen der zwei- 

ten Form mit unterteilter Ringoffnung (Abb. 26) stammen aus Grab 13. Sie 

werden im folgenden als Ziigelringe vom Typ Hoppstadten bezeichnet. Ziigel-

35 Z. B. Horhausen, Unterlahnkreis (H. Muller-Karpe, Hessische Funde von der 

Altsteinzeit bis zum friihen Mittelalter [1949] Abb. 23,5).

36 Z. B. Somme-Bionne (Morel a. a. O. Taf. 12,9).

37 Herrn Dr. G. Jacobi verdanke ich wichtige Hinweise. Er hat sich bei Bearbeitung 

der Eisenfunde aus dem Manchinger oppidum eingehend mit latenezeitlichen Wagen 

beschaftigt. Diss. Marburg 1968. Gut beobachtete Wagengraber der Kaiserzeit aus 

Bulgarien (I. Vendikov, Le Char Thrace [1950] Taf. 1,1). Die Osenstifte safien hier auf 

dem Wagenkasten als Halterung fur ein abschlieBendes Metallgelander, das auch aus 

organ. Substanz bestanden haben kbnnte.

38 Morel a. a. O. Taf. 7.

39 Foudrignier a. a. O. Taf. 1.

40 C. Koenen, Bonner Jahrb. 114/115, 1906, 30 ff., Abb. 10,3.
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ringe der zuerst genannten Form kennen wir vereinzelt aus spatlatenezeitlichen 

Wagengrabern des Mittelrhein- und Marnegebietes41; haufiger werden sie hin

gegen in spatlatenezeitlichen Oppida gefunden. Zwei im Gegensatz zu unseren 

Ringen ausgezeichnet erhaltene Zugelringe vom Typ Hoppstadten wurden im 

Rhein bei Mainz42 geborgen (Abb. 27,1,2); hinzu kommen drei der charakteri- 

stischen, reich profilierten Mittelstege mit emailverziertem Kopf. An den 

Mainzer Ringen laBt sich gut erkennen, wie sie auf dem Joch befestigt waren. 

Die stark gewblbte Befestigungsplatte zeigt in der Mitte einen rechteckigen 

Biigel, der in das Holz eingelassen war, und an den vier Ecken je ein Loch zur 

zusatzlichen Befestigung durch Nagel. Der groBere der beiden Ringe aus Mainz 

entspricht denen aus Grab 13, was die MaBe und Verzierung der Befestigungs

platte betrifft, so genau — lediglich die Profilierung des nachtraglich aufgeld- 

teten Mittelsteges verlauft etwas anders —, daB sie nur in der gleichen Werk- 

statt gearbeitet sein konnen. Wie bei den einfachen Ziigelringen handelt es sich 

bei den Ringen vom Typ Hoppstadten um eine zwar bedeutend seltenere, aber 

doch charakteristische Oppida-Form. J. Dechelette hat 1914 die Ringe zusam- 

mengestellt43. AuBer den Mainzer Exemplaren kannte er Ringe dieses Typs aus 

Bibracte, von Stradonitz und vom Karlstein in Oberbayern. Soweit allein aus 

der Literatur erkennbar, sind seit Dechelette auBer den Hoppstadter Ringen 

keine neuen hinzugekommen.

Die typologischen Vorformen beider Ziigelringtypen kennen wir aus friih- 

latenezeitlichen Wagengrabern. Was die erste Form betrifft, so seien hier nur 

die Jochbeschlage aus Laumersheim, Kreis Frankenthal44, und zwei Zugelringe 

aus dem Latene-B-Wagengrab von Attichy, Dep. Oise45, genannt. Die fur die 

Zugelringe vom Typ Hoppstadten so charakteristische Unterteilung der Ring- 

offnung laBt sich erstmals an Ringen aus dem Latene-B-Wagengrab von Nan- 

terre, Dep. Seine46, beobachten (Abb. 27,3). Hier ist der Mittelsteg kleiner und 

gedrungener, aber ebenfalls reich profiliert. In Nanterre sind vier gleichartige 

Zugelringe gesichert; aus Grab 13 von Hoppstadten stammen zwei Zugelringe 

mit Mittelsteg und sicher ein Ziigelring der einfachen Form sowie stark zer- 

schmolzene Reste eines vermutlich zweiten Ringes, so daB das Joch aus Grab 

13 sehr wahrscheinlich mit zwei Ringpaaren unterschiedlicher Form besetzt 

war. Da der eine gut erhaltene Mittelsteg aus Grab 13 keinerlei Abnutzungs- 

spuren zeigt, ist die Moglichkeit nicht auszuschlieBen, daB die Ringe vom Typ 

Hoppstadten im Gegensatz zu den einfachen Ziigelringen vor allem als Zierauf- 

satze dienten.

Der Befund in den Hoppstadter Wagengrabern laBt auf Grund der Radreifen 

noch am ehesten daran denken, daB die vollstandigen Wagen und die Joche 

auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Ahnliche, auf einen vollstandigen

41 Armentieres, Dep. Aisne; — Bechtheim, Kr. Worms; — Kollig, Kr. Mayen (aus 

Eisen); — Urmitz-Karlich, Kr. Koblenz. Lit. hierzu Anm. 54.

42 G. Behrens, Bodenurkunden aus Rheinhessen. I. Die vorrbmische Zeit (1927) 72, 

Abb. 255,3,4,6—8.

43 J. Dechelette, Manuel d’archeologie prehistorique celtique et gallo-romaine. 

Bd. II, Teil 3 (1914) 1195, Abb. 510.

44 W. Kimmig, Germania 28, 1944—50, 38 ft. Abb. 1 und 2.

45 M. Hemery, L'Homme Prehistorique 14, 1927, 24 ff. Abb. 2.

46 Hubert a. a. O. 415, Abb. 10.

8*
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Abb. 28 Verbreitung spatlatenezeitlicher Wagen. 9 Wagengrab. O Wagenteile in

Grabern. Gewasser- oder Depotfunde mit Wagenteilen, Liste Anm. 54

Wagen hindeutende Befunde kbnnen 

Kreis Mayen47, in Armentieres, Dep. 

und in Boe, Dep. Dordogne50 (Abb. 

latenezeit hingegen die in Grab 10

47 Material H.-E. Joachim, Marburg. 

Hinweise.

48 Vgl. Anm. 54.

49 Vgl. Anm. 54.

50 Vgl. Anm. 54.

nur noch nachgewiesen werden in Plaidt, 

Aisne48, in Leval-Trahegnies in Belgien49 

28). Weit verbreiteter war in der Spat- 

von Hoppstadten zu beobachtende Sitte,

Herrn Dr. Joachim verdanke ich wichtige



Das Treverer-Graberfeld von Hoppstadten 117

Abb. 29 Verbreitung der Wagengraber, Hallstatt — Stufe D 3, Liste Anm. 58 

® ein Grab, 0 zwei Graber

nur Teile des Wagens oder des Pferdegeschirrs mit in das Grab zu geben. So 

wurden in dem Wagengrab von Russelsheim51 wahrscheinlich nur der Wagen- 

kasten mit den Achsen mitverbrannt, worauf die Osenstifte und die Achsnagel 

hinweisen. Aus einem spatlatenezeitlichen Wagengrab von Karlich52 sind nur 

Kastenbeschlage und zwei Bronzeziigelringe bekannt, aus einem Brandgrab 

von Saarlouis-Roden53 nur ein Ziigelring. Insgesamt kbnnen vorerst 15 spat-

51 Vgl. Anm. 54.

52 Vgl. Anm. 54.

53 Vgl. Anm. 54.
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latenezeitliche Graber mit Wagen, Wagenteilen oder Anschirrungsteilen nach- 

gewiesen werden (Abb. 28)54. Soweif bestimmbar, handelt es sich urn zweirad- 

rige Wagen im Gegensatz zu vierradrigen Wagen aus Grabern der jungsten 

vorrbmischen Eisenzeit Norddeutschlands und Danemarks55. Eine Rekonstruk- 

tion eines spatlatenezeitlichen zweiradrigen Wagens 1st vorerst nicht moglich, 

da alle Wagen verbrannt wurden. Vielleicht gelingt es mit Hilfe der zahlreichen 

Wagenteile aus dem Wagengrab von Plaidt, das H.-E. Joachim in Kiirze vor- 

legen wird.

Die Sitte, nur Teile eines Gerates oder Gegenstandes mit ins Grab zu geben, 

kann im Mittelrheingebiet nicht nur am Beispiel des Wagens beobachtet werden. 

In Hoppstadten, Grab 13, und in Grabern von Wederath lassen sich einzelne 

Schildnagel nachweisen. In Grab 296 von Wederath wurde nur eine Bronze- 

scheide mitgegeben, das Schwert selbst fehlt.

Die Verbreitungskarte der spatlatenezeitlichen Wagengraber (Abb. 28) laBt 

einen deutlichen Schwerpunkt im Mittelrheingebiet erkennen. Die im Marne- 

gebiet und Siidbelgien vereinzelt zu beobachtenden Wagengraber zeigen uns 

wahrscheinlich nur ein unvollstandiges Bild, da hier, was die Spatlatenezeit be- 

trifft, der Forschungsstand zu wiinschen iibrig laBt.

Versucht man, die Bedeutung des Wagens im Totenkult zu klaren, so ist es 

unbedingt no tig, die Sitte der Wagenbestattung fiber die Spatlatenezeit hinaus 

zu verfolgen. Die altesten Wagengraber Mittel- und Westeuropas kennen wir 

aus der Urnenfelderzeit. H. Muller-Karpe hat bei Besprechung des reichen 

Hallstatt-A-Wagengrabes von Hart a. d. Alz in Oberbayern erstmals die urnen- 

felderzeitlichen Graber mit Wagen- und Pferdegeschirrteilen zusammengestellF6. 

Wir begegnen ihnen vereinzelt in Siiddeutschland, Osterreich und der Schweiz. 

Die weiteste Verbreitung der Wagengrabsitte ist dann wahrend der Hallstatt- 

zeit festzustellen. Die Verbreitungskarte S. Schieks57 zeigt deutlich, dab die 

groBe Masse der Hallstatt-C-zeitlichen Wagengraber auf die Tschechoslowakei, 

Nord- und Siidbayern beschrankt ist, wahrend die meisten Hallstatt-D-zeit- 

lichen Wagengraber in Wiirttemberg, Baden, Siidostfrankreich und der Schweiz 

anzutreffen sind, was S. Schiek veranlaBt, die Wagengrabsitte in der Hallstatt- 

zeit aus dem bbhmisch-bayerischen Raum herzuleiten.

54 1. Hoppstadten-Weiersbach, Gr. 10, 13, 14; — 2. Saarlouis-Roden, Gr. 38 (Mahr 

a. a. O. Taf. 11); — 3. Russelsheim a. M. (Behrens, Germania 2, 1918, 47 ff., Abb. 1—2); — 

4. Klein-Steinheim, Kr. Offenbach (F. Behn in: Schumacher-Festschrift [1930] 179, 

Taf. 19 A); — 5. Niederolm, Kr. Mainz (Raddatz a. a. O. Abb. 9,4—16); — 6. Wallert

heim, Kr. Mainz (B. Stumpel, Spatlatenekeramik in Rheinhessen. Ungedr. Diss. Mainz 

1955); -— 7. Plaidt, Kr. Mayen „Nesselbusch“ (Material Joachim, Marburg, Mus. Ko

blenz); — 8. Urmitz-Karlich, Kr. Koblenz (Material Joachim; Ashmolean Mus. Oxford); 

— 9. Kollig, Kr. Mayen, Gr. 1, 2, 6 und 10 (K. V. Decker, Die Jiingere Latenezeit im 

Neuwieder Becken. 1. Beih. zum Jahrb. f. Gesch. und Kunst des Mittelrheins 1968, 

141, Taf. 8 A, 9 B, 13 A; — H.-E. Joachim, Die Hunsriick-Eifel-Kultur am Mittelrhein. 

29. Beih. d. Bonner Jahrb. [1968] Taf. 43 A); — 10. Bad Nauheim, Fund 35 und 54 

(Schbnberger a. a. O. 87 ff. Taf. 6,1—35 und 8,31—42); — 11. Hahnheim, Kr. Mainz 

(Raddatz a. a. O. Abb. 8, 1—3); — 12. Bechtheim, Kr. Worms, (unpubl. Mus. Worms, 

Inv. BE 596); — 13. Armentieres, Dep. Aisne (Marien a. a. O. 176, Abb. 68); — 14. Boe, 

Dep. Gironde (Gallia 19, 1961. 382 ff. Abb. 26—35).

55 Raddatz a. a. O. 44 f. mit Karte Abb. 12.

56 H. Muller-Karpe, Bayer. Vorgeschichtsbl. 21, 1956, 46 ff.

57 S. Schiek: Festschrift f. P. Goessler (1954) 169, Abb. 5.
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Abb. 30 Vertreibung der friihlatenezeitlichen Wagengraber, Liste Anm. 65 

® ein Grab, O mehrere Graber

Spathallstattzeitlich sind dann auch die altesten Wagengraber im Mittel- 

rheingebiet (Abb. 29)58. Soweit die Graber Funde enthalten, die eine feinere 

Datierung ermbglichen wie etwa Bell, Oberlahnstein, Hennweiler und Hund-

58 Bassenheim, Kr. Koblenz (J. Rbder, Trierer Zeitschr. 18, 1949, 13. Bonner Jahrb. 

146, 1941, 260); — Bell, Kr. Simmern (W. Rest, Bonner Jahrb. 148, 1948, 133 ff.); — 

Hennweiler, Kr. Kreuznach (W. Dehn, Kreuznach 1 [1941] Abb. 51 und Kreuznach 2, 

42); — Hundheim, Kr. Bernkastel, Gr. 1 u. 2 (W. Kimmig, Trierer Zeitschr. 13, 1938, 

57 ff. Abb. 18—21); — Oberlahnstein, Kr. St. Goarshausen (A. Gunther, Germania 18, 

1934, 14 ff.); — Rodenbach, Kr. Kaiserslautern (F. Sprater, Urgeschichte d. Pfalz [1928] 

109); — Schwalbach, Kr. Wetzlar (Fundber. aus Hessen 1, 1961, 163 f. Abb. 3—6.)
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helm, gehdren sie alle in eine Spatphase der alteren Hunsriick-Eifel-Kultur 

(HEK I B), die im Bereich der nordwestalpinen Spathallstattkultur der Stufe 

D 3 entspricht, wobei D 3 nicht im Sinne H. Zurns59, Latene A, bzw. im Sinne 

H. P. Uenzes60, Latene A 1 gleichzusetzen, sondern als ein selbstandiger chrono- 

logischer Horizont aufzufassen ist, gruppiert um das Furstinnengrab von Vix, 

Dep. Cote d’Or61, und das sogenannte Jogassien des Marnegebietes62, eindeutig 

alter als etwa die Latene-A-Furstengraber63. Zur Zeit der Stufe Hallstatt D 3 

fehlen Wagengraber auffalligerweise in Bayern, Wurttemberg und Baden, 

dem Zentrum der Wagengraber wahrend der Stufen D 1 und D 2 vollstandig. 

Dagegen treffen wir nun auBer im Mittelrheingebiet haufiger in Frankreich 

Wagengraber an. Auf der Karte Abb. 28 wurden nur die sicher datierbaren 

Graber eingetragen. Sehr wahrscheinlich gehdren aber auch die ubrigen von 

R. Joffroy zusammengestellten Wagengraber64 dem jiingsten Abschnitt Hallstatt 

D 3 an. Zumindest spricht meist nichts gegen einen solchen spaten Zeitansatz.

In der Fruhlatenezeit andert sich das Verbreitungsbild der Wagengraber 

nochmals betrachtlich (Abb. 30). Es konnen zwei Schwerpunkte erkannt werden, 

das Mittelrheingebiet und das Marnegebiet. Im Mittelrheingebiet hat sich die 

Zahl der Wagengraber gegeniiber der Spathallstattzeit nicht nur stark vermehrt, 

wir treffen sie jetzt auch im westlichen Bereich des Hunsriick-Eifel-Berglandes 

bis nach Lothringen hinein an65. Im Marnegebiet konnen 77 Graberfelder mit 

insgesamt 140 Wagengrabern nachgewiesen werden66. AuBerhalb der beiden 

Hauptverbreitungsgebiete treffen wir in der Fruhlatenezeit nur ganz vereinzelt 

Wagengraber an; zwei Graber in der Normandie67, ein bisher isoliert liegendes 

Grab auf dem Diirrnberg bei Hallein68 und einige wenige Graber in Sieben- 

biirgen69.

Die groBe Masse der friihlatenezeitlichen Wagengraber gehort in die Stufe 

Latene A. Nur ganz vereinzelt konnen bisher Latene-B-Wagengraber erkannt 

werden. Im Mittelrheingebiet ist bisher nur Waldalgesheim70 zu nennen, im

59 H. Ziirn, Germania 30, 1952, 38 ff.

60 H. P. Uenze, Bayer. Vorgeschichtsbl. 29, 1964, 77 ff.

61 R. Joffroy, Le tresor de Vix (1954).

62 P. M. Favret, Prehistoire 5, 1936, 24 ff.

63 A. Haffner, 16. Ber. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 1969 (im Druck).

64 R. Joffroy, Les sepultures a char du premier age du fer en France (1958).

65 Die bei Schiek a. a. O. 163 ff. zusammengestellte Liste der Wagengraber ist fur das 

Mittelrheingebiet um folgende Graber zu erganzen: Gransdorf, Kr. Wittlich (unpubl. 

LM Trier); — Laumersheim, Kr. Frankenthal (W. Kimmig, Germania 28, 1944—1950, 

38 ff.); — Marpingen, Kr. St. Wendel (Gr. Ill u. IV) (10. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege 

im Saarland 1963, 27, Abb. 7); — Merten, Dep. Moselle (Ph. Schmitt, Der Kreis Saar

louis und seine nachste Umgebung unter den Romern und Celten [1850] 28). Die bei 

Schiek als friihlatenezeitlich gefiihrten Wagengraber von Bassenheim, Bell, Henn

weiler und Niederweiler sind spathallstattzeitlich.

66 Die Liste der friihlatenezeitlichen Wagengraber des Marnegebiets von R. Joffroy 

und D. Bretz-Mahler, Gallia 17, 1959, 34 f. kann erganzt werden um die Graber von 

Attichy, Dep. Oise (Hemery a. a. O. 24 ff.) und Pernant, Dep. Aisne (R. Joffroy, 

Gallia 21, 1963, Iff.).

67 R. Joffroy, Gallia 17, 1959, 6, Anm. 4.

68 Wiener Prahist. Zeitschr. 21, 1934, 83 ff.

69 K. Horedt, Dacia 9—10, 1941—1944, 189 ff.

79 E. aus’m Weerth, Der Grabfund von Wald-Algesheim. Bonner Winkelmann- 

programm (1870).
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Marnegebiet Nanterre, Attichy und zwei Graber aus Pothees, Dep. Ardennes* * 71. 

Wahrend im Mittelrheingebiet die Mehrzahl der Graber sicher datiert werden 

kann, ist dies im Marnegebiet nicht moglich, da die meisten Graber schon in 

alter Zeit ausgeraubt wurden, so daB hier die Zahl der Latene-B-Graber in 

Wirklichkeit grbBer sein wird. Auch die ungarischen Wagengraber sind Latene- 

B-zeitlich.

Wahrend wir in Mittel- und Westeuropa bei standiger geographischer 

Schwerpunktverlagerung zumindest von Hallstatt C bis Latene B eine ununter- 

brochene Reihe von Wagengrabern feststellen kbnnen, fehlen die verbindenden 

Glieder zwischen den fruh- und spatlatenezeitlichen Wagenbestattungen. Echte 

Latene-C-Wagengraber sind nicht bekannt.

Wir haben oben gesehen, dab Wagen und Wagenteile sowie Anschirrungs- 

teile in Hoppstadten zu der Gruppe von Grabbeigaben gehbrten, die als Brand- 

opfer wahrend des Bestattungsritus mitverbrannt wurden. Die Bedeutung des 

Wagens im Kult ist wahrend der Spatlatenezeit aber keineswegs auf das Toten- 

brauchtum beschrankt. In den groBen Gewasserfunden von La Tene72, Port bei 

Nidau73, Llyn Cerrig74, die als Weihefunde zu deuten sind, bilden Wagen und 

Anschirrungsteile einen wichtigen Bestandteil der Weihegaben. AnzuschlieBen 

sind hier ein oder mehrere Fundstellen im Rhein bei Mainz75 und in der Themse 

bei London76, wo ebenfalls zahlreiche Wagen- und Pferdegeschirrteile entdeckt 

wurden, neben Waffen und Schmuck. Auch der groBe Depotfund von Kappel, 

Kreis Saulgau77, muB in diesem Zusammenhang genannt werden, wenn er auch 

kein Gewasserfund zu sein scheint. Die in der Urnenfelderzeit78 und der Friih- 

latenezeit79 anzutreffenden Depotfunde mit Pferdegeschirr mochte man in Ver

bindung mit der Wagengrabsitte und den spatlatenezeitlichen Weihefunden 

sehen. Hier wird aber erst eine genaue Analyse dieser Depotfundgruppen weiter- 

helfen. Als gesichert kbnnen wir es aber ansehen, daB seit der Urnenfelderzeit 

in Mittel- und Westeuropa ein Kult existierte, in dem Pferd und Wagen eine 

wichtige Rolle spielten. Er tritt in Grabern und Depotfunden mannigfaltig abge- 

wandelt und mit Unterbrechungen immer wieder in den verschiedensten Land- 

schaften auf. Deutlich ist die Verbindung zu Totengottheiten, vielleicht ein Hin- 

weis fur eine Deutungsmbglichkeit der Weihefunde.

Gleichsam als Nachklang wird diese Kultform zum letzten Mai im 2. Jahr- 

hundert n. Chr. in dem rbmischen Grab von Frenz, Kr. Duren, sichtbar80. Gerade 

die Bedeutung des Wagens fur Brandopfer wird hier nochmals klar, da die zu

71 Joffroy, Gallia 17, 1959, 32, Appendice II.

72 P. Vouga, La Tene (1923) 89 fl.

73 Jahrb. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 32, 1940/41, 173 ff.

74 Fox a. a. O.

73 G. Behrens, Denkmaler des Wangionengebietes. Germanische Denkmaler der 

Friihzeit I (1923) 25 ff. Abb. 29 u. 30.

76 C. Fox, Pattern and Purpose (1958).

77 Fischer a. a. O.

78 A. Rolling, Die spate Bronzezeit an Saar und Mosel (im Druck), Diss. Saar- 

briicken 1964.

79 W. Dehn, Trierer Zeitschr. 10, 1935, 35 ff.

80 H. Lehner, Bonner Jahrb. 128, 1923, 28 ff. Kaiserzeitl. Wagengraber sind in

Ungarn und Bulgarien haufig anzutreffen: I. Vendikov, Le Char Thrace (1960). Hier

auch die altere Literatur.
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einem groben Klumpen von Metallgegenstanden zusammengeschmolzenen 

Wagenteile auberhalb der eigentlichen Grabkammer vergraben wurden.

Die nahere Umgebung von Hoppstadten und Weiersbach ist reich an vor- 

geschichtlichen und rbmischen Fundstellen (Abb. I)81. Deutlich werden zwei 

Schwerpunkte vorgeschichtlicher Besiedlung sichtbar. Auf der Flur „Hasselt“ 

wurden drei Furstengraber der jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur entdeckt. Die 

unter den acht weiteren Hiigeln geborgenen, einfachen Graber umfassen die 

gesamte Zeitspanne der jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur. Einzelne bandformige, 

strichverzierte Armringe im Museum Birkenfeld zeigen aber, dab das Graberfeld 

friiher einsetzte und dab bei der endgiiltigen Ausgrabung 1952 nicht mehr alle 

Hiigel erhalten waren. Auf dem nbrdlich von der Flur Hasselt ansteigenden 

Bergriicken im Wald „Brand“ liegt ein nur teilweise untersuchtes Graberfeld 

mit fiber 25 Hiigeln, aus dem Funde der alteren und jiingeren Hunsriick-Eifel- 

Kultur stammen. Uberdurchschnittlich reich waren die Graber von Riickweiler 

„Heide“ (8 Hiigel) und Birkenfeld „Ruhbbsch“ (3 Hiigel) ausgestattet. Von der 

Flur „Faulgewann“ und dem Bereich des Hoppstadter Judenfriedhofs stammen 

Zufallsfunde der alteren und jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur. Das gleiche gilt 

fur die Graber von der „Lotterswiese“ auf der Gemarkung von Wolfersweiler.

Die spatlatenezeitlichen Fundpunkte konzentrieren sich dann auf die Um

gebung der Altburg, fiber die Schindler ausfiihrlich berichtet. Zirka 250 m nord- 

westlich der Altburg liegt unser Graberfeld „Heidenbiegel“, zirka 2 km bstlich 

kamen in Heimbach 1926 und 1930 spatlatenezeitliche und friihrbmische Graber 

zum Vorschein, darunter das schon erwahnte reiche, Grab 10 von Hoppstadten 

vergleichbare, Schachtgrab. Zirka 4 km siidostlich der Altburg wurde 1926 

und 1932 ein drittes spatlatenezeitliches Graberfeld bei Riickweiler auf der 

Flur „Am Kreuz“ untersucht.

Ungeklart ist bisher die Datierung der drei kleinen Abschnittswallbefesti- 

gungen nordlich und siidlich vom „Hasselt“, auf dem „Hommerskopf“, dem

81 Die auf der Karte Abb. 1 eingetragenen Fundstellen werden in alphabetischer 

Reihenfolge der „Flurnamen“ genannt: „Altburg“, Gem. Weiersbach (R. Schindler, 

Trierer Zeitschr. 32, 1969, 48 ff.); — „am Bacherbach“, Gem. Hoppstadten, rom. Keramik 

(Ortsakten LM Trier); — „Am Kreuz“, Gem. Ruckweiler, 23 Spatlatenegraber (Mahr 

a. a. O. 21); — .,Brand”, Gem. Dienstweiler, 24 Grabhiigel (H. Baldes u. G. Behrens, 

Birkenfeld. Kat. West- u. Siiddt. Altertumssml. 3 [1914] 42 ff. Abb. 13—18); — „Elsen- 

fels“, Gem. Nohfelden, undatierter Ringwall (G. Behrens, Beih. Trierer Zeitschr. 19, 

1950, 41 f. Abb. 26); — „Faulgewann“, Gem. Hoppstadten, HEK I Grabfund (Baldes- 

Behrens a. a. O. 39); — „Hasselt“, Gem. Hoppstadten, 12 Hiigel HEK I u. II, mehrere 

rom. Steinkistengraber (L. Kilian, Trierer Zeitschr. 24—26, 1956—58, 59 ff. Baldes- 

Behrens a. a. O. 103); — „Heide“, Gem. Ruckweiler, acht Grabhiigel HEK II (Trierer 

Zeitschr. 10, 1935. 106, 138 f. u. 15, 1940, 54 f. Abb. 12); — „Heidenbiegel“, Gem. Weiers

bach; — „Homerskopf“, Gem. Wolfenweiler. undat. Abschnittswall (R. Seyler, Zeitschr. 

f. d. Gesch. d. Saargegend 12, 1962, 115 ff. mit Plan); — „Judenfriedhof“, Gem. Hopp

stadten, Grabfunde HEK I u. II (Baldes-Behrens a. a. O. 39 f.); — „Kastel“ auf dem 

Kastelskopf, Gem. Hoppstadten (Seyler a. a. O. 113 f. mit Plan); -— „Lotterswiese“, 

Gem. Wolfersweiler, HEK I u. II Graber, hinzugerechnet auch Graber vom „Heids- 

kopf“ (Baldes-Behrens a. a. O. 39); — „Ruhbdsch“, Gem. Birkenfeld, 3 Hiigel HEK II 

(Baldes-Behrens a. a. O. 52); -— „Schlofiberg“, Gem. Wolfersweiler, undat. Abschnitts

wall (F. Back, Rom. Spuren und Uberreste im oberen Nahegebiet [1891] 61); — „Wals- 

weiler”, Gem. Weiersbach, Reste eines rom. Grabdenkmals (Neufund 1968, LM Trier); 

— zw. Weiersbach-Bleiderdingen und Schloh Wertenstein rom. Graber (Baldes-Behrens 

a. a. O. 113).
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„Schlobberg“ und auf der Flur „Kastell“. Lediglich fur den Burgwall „Auf dem 

Elsenfels“ zwischen Nohfelden und Hoppstadten scheint vom Typ her eine 

vorgeschichtliche Entstehung am wahrscheinlichsten. Die Nahe zu den Fiirsten- 

grabern labt an die so haufig zu beobachtende Parallelitat von Fiirstengrab und 

Burgwall denken. Wenn es auch noch nicht moglich ist, den „Elsenfels“ sicher 

zu datieren, so steht auf Grund der Graber doch fest, dab in der Umgebung des 

Graberfelds „Hasselt“ ein friihlatenezeitlicher Fiirstensitz bestanden hat, wie wir 

sie in grober Zahl aus dem Hunsriick-Eifel-Bergland kennen.

Die enge Verbindung eines spatlatenezeitlichen Burgwalls mit den in etwa 

gleichzeitigen, besonders reich ausgestatteten Wagengrabern vom „Heidenbiegel“ 

macht erstmals deutlich, dab im letzten vorchristlichen Jahrhundert kleinere 

Adelssitze bestanden haben, wie wir sie bisher nur aus der jiingeren Hunsriick- 

Eifel-Kultur kannten. In Hoppstadten kann erstmals in bezug auf die Adels- 

oder Furstensitze eine Art Kontinuitat von der Friih- zur Spatlatenezeit be- 

obachtet werden. Die Verlagerung des Fiirstensitzes der Friihlatenezeit vom 

Westrand des kleinen Hoppstadter Nahebeckens zum Ostrand in der Spat

latenezeit zeigt aber gleichzeitig, dab die Entwicklung nicht ungebrochen verlief.

Ein ahnliches Bild von der Besiedlung des Trierer Landes wahrend der 

letzten fiinf Jahrhunderte erhalten wir, wenn wir die latenezeitlichen Siedlungen 

auberhalb Hoppstadtens betrachten, deren Zahl in den letzten Jahren stark ange- 

wachsen ist. Die wenigen unbefestigten Siedlungen der Hunsriick-Eifel-Kultur82 

haben bisher nur Keramik der Stufen HEK I und II erbracht, die in keinem 

Fall mit spatlatenezeitlicher Keramik vermischt ist. Wenn auch bisher keine 

dieser Siedlungen vollstandig untersucht ist, so kann das Fehlen der jiingeren 

Keramik doch kein Zufall sein, so dab deutlich wird, dab die Siedlungen nicht 

fiber die Zeit der Hunsrtick-Eifel-Kultur hinaus bestanden haben. Die datier- 

baren Befestigungsanlagen gehbren entweder in die Hunsriick-Eifel-Kultur oder 

in die Spatlatenekultur83. Sind wie auf dem Burgberg bei Kordel und dem 

Otzenhausener Ringwall beide Kulturen vertreten, so werden, wie Schindler 

zeigen konnte84, auch verschiedene, sich betrachtlich unterscheidende Bauphasen 

erkennbar, die ebenfalls eine nicht ungebrochene Entwicklung aufzeigen.

Bedingt durch den besseren Forschungsstand wird der Bruch in der Ent

wicklung von der jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur zur Spatlatenekultur sehr 

viel klarer am Beispiel der Graberfelder. Die Hiigelgraberfelder der Hunsriick- 

Eifel-Kultur brechen, wie ich an anderer Stelle zeigen konnte85, um 300, spate-

82 Eisenach, Kr. Trier (Trierer Zeitschr. 13, 1938, 224); — Grumbach, Kr. Birken- 

feld (Trierer Zeitschr. 24—26, 1956—58, 358 ff. Abb. 20); — Langsur, Kr. Trier (Trierer 

Zeitschr. 27, 1964, 231, Abb. 8 u. 9); — Kerpen, Kr. Daun (Trierer Zeitschr. 30, 1967, 

239); — Losheim, Kr. Merzig-Wadern (Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 10, 

1963, 23 f. Abb. 5); — Mosberg-Richweiler, Kr. St. Wendel (Ber. d. Staatl. Denkmalpflege 

im Saarland 10, 1963, 36 f. Abb. 13); — Rascheid, Kr. Trier (Trierer Zeitschr. 18, 1949, 

280); — Steinborn, Kr. Wittlich (Trierer Zeitschr. 24—26, 1956—58, 320 ff. u. 374 ff. Abb. 

3 u. 10); — Theley, Kr. St. Wendel (Ber. d. Staatl.. Denkmalpflege im Saarland 11, 1964, 

232); — Wehlen, Kr. Bernkastel (Trierer Zeitschr. 12, 1937, 264, Abb. 2); — Zeltingen, 

Kr. Bernkastel (Trierer Zeitschr. 12, 1937, Abb. 3 u. 4).

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

des Saarlandes (1968) 136 ff. mit Karten Abb. 57 u. 58.

84 Schindler a. a. O. und Trierer Zeitschr. 31, 1968, 247 ff.

85 Haffner a. a. O und Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 16, 1969.
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stens aber um die Mitte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts gleichmabig 

und soweit erkennbar auch gleichzeitig im gesamten westlichen. Hunsriick-Eifel- 

Bergland ab. Die Flachgraberfelder der Spatlatenekultur liegen vereinzelt in 

unmittelbarer Nahe der Hiigelgruppen, meist aber doch betrachtlich von diesen 

entfernt, was auch auf unserer Karte (Abb. 1) deutlich wird. Hinzu kommen 

wesentliche Unterschiede in den Bestattungs-, Beigaben- und Trachtsitten86. Nicht 

genau bestimmbar ist bisher der Beginn der Spatlatenegraberfelder. Selbst wenn 

wir annehmen, was vorerst wenig wahrscheinlich scheint, dab die altesten Graber 

der Spatlatenekultur schon um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahr

hunderts angelegt wurden, so bleibt dennoch eine Fundliicke von 100 Jahren.

Trotz des deutlich erkennbaren Bruchs in der Entwicklung lassen sich Ver- 

bindungslinien zwischen beiden Kulturen nicht ubersehen. So konnte in der 

naheren Umgebung von Hoppstadten die Existenz von Adelssitzen der Hunsruck- 

Eifel-Kultur und der Spatlatenekultur nachgewiesen werden. Anhaltspunkte 

fur eine entsprechende Entwicklung beobachtete Schindler in der Umgebung 

von Gransdorf-Landscheid87. Hier bezeugt das fruhlatenezeitliche Wagengrab 

den Adelssitz der Hunsruck-Eifel-Kultur, die Burgscheider Mauer den der 

Spatlatenekultur. Ebenso ist es sicher kein Zufall, dab das oppidum bei Otzen- 

hausen im Bereich des Schwarzenbach-Otzenhausener Adelssitzes entstanden ist.

Dab ein Teil der Spatlatenegraberfelder in unmittelbarer Nahe der HEK- 

Graberfelder angelegt wurde, wie etwa in Horath „Kaisergarten88“ und Wede- 

rath „Hochgerichtsheide89“, weist ebenfalls auf nicht zufallige Verbindungen 

hin. Hinzu kommen deutlich sichtbare Verbindungslinien in der Formgestaltung 

und der Verzierungsweise der Keramik, auf die Dehn schon 1935 hingewiesen 

hat90, und die heute noch klarer hervortreten. Dies gilt vor allem fur die Kera

mik des Horizonts der Scheiterhaufengraber (HEK II C) und die beiden altesten 

Phasen der Spatlatenezeit.

Als Ergebnis kbnnen wir vorerst festhalten: Zwischen der jiingeren Hunsruck- 

Eifel-Kultur und der Spatlatenekultur wird im Trierer Land am Beispiel der 

Siedlungen und der Graberfelder ein Bruch in der Entwicklung deutlich sichtbar, 

der durch eine nicht nur scheinbare Fundliicke besonders klar hervortritt. 

Gleichzeitig werden aber auch zahlreiche Verbindungslinien erkennbar, die 

beweisen, dab die Spatlatenekultur in der Hunsruck-Eifel-Kultur wurzelt. Ver- 

sucht man die kulturelle Entwicklung historisch zu deuten, so scheint mir zur 

Zeit folgendes am wahrscheinlichsten: Gegen Ende des vierten oder in der ersten 

Halfte des dritten Jahrhunderts vor Chr. Geb. gerat ein Grobteil der Bevbl- 

kerung unseres Gebietes in den Sog der keltischen Vblkerwanderung des vierten 

und dritten Jahrhunderts. Die enge Verbindung der beiden Kulturen zeigt aber 

gleichzeitig, dab keine vollstandige Abwanderung stattfand und auch keine neue 

Bevblkerungsgruppe fur die Spatlatenezeit anzunehmen ist. Der Verlust an 

Menschen mub aber doch so grob gewesen sein, dab die Restbevblkerung erst im 

Verlauf der zweiten Halfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts kulturell 

so weit erstarkt war, dab sie archaologisch wieder sichtbar wird.

86 Zuletzt W. Dehn in: Geschichte des Trierer Landes I (1964).

87 R. Schindler, Trierer Zeitschr. 32, 1969, 48.

88 Kimmig a. a. O. 37, Abb. 4.

89 Trierer Zeitschr. 24—26, 1956—58, 325 f. Abb. 6.

90 W. Dehn, Germania 19, 1935, 295 ff.
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Wir haben gesehen, dab die spatlatenezeitlichen Adelssitze in der Tradition 

der Hunsriick-Eifel-Kultur wurzeln. Anders steht es dagegen mit den als 

Oppida zu deutenden Befestigungen von Otzenhausen91, Kastel, Kreis Saar

burg92, und dem Titelberg in Luxemburg93, die fur unser Gebiet etwas vollig 

Neues darstellen. Fur Otzenhausen erhalten wir durch Schindlers Publikation 

der Vorkriegsgrabungen Dehns wichtige Aufschltisse. Die vorgelegte Keramik 

labt klar den Schwerpunkt und das Ende der Besiedlung erkennen. Die Dreh- 

scheibenware — nur diese ermbglicht eine feinere Datierung — mit Flaschen, 

Terrinen, Schalen und zahlreichen Kelchfragmenten — zeigt, dab hier schwer- 

punktmabig der auch in Hoppstadten vertretene Horizont anzutreffen ist. Das 

Fehlen jeglichen provinzialrbmischen Einflusses vor allem der friihen belgischen 

Ware macht dann klar, dab das Ende der Besiedlung vor dem durch die Graber 

von Goeblingen-Nospelt charakteristischen altesten Horizont mit provinzial- 

romischem Einflub liegt. In absoluten Zahlen heibt dies: Der Schwerpunkt der 

Besiedlung liegt in der 2. Halfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. Geb.; die Besied

lung reicht nicht in das letzte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts hinein. Nicht so 

prazise ist der Beginn innerhalb der Spatlatenezeit festzulegen. Sicher ist nur, 

dab Keramik der alteren Horizonte fehlt. Lediglich eine gerippte Schale94 kann 

bisher in die altere Phase des durch die Nauheimer Fibeln umrissenen Horizonts 

gesetzt werden. Die Existenz von Nauheimer Fibeln und das Fehlen alterer 

Fibelformen sind dann ein weiterer Hinweis dafiir, dab der Beginn der Siedlung 

um die Jahrhundertmitte liegen diirfte. Uber die Datierung des Oppidums bei 

Kastel kann vorerst wenig gesagt werden. Die sparlichen Funde sprechen zu- 

mindest nicht gegen eine ahnliche Datierung wie in Otzenhausen95. Anders 

hingegen verlauft die Besiedlung auf dem Titelberg. Hier liegt der Schwerpunkt 

klar in spataugusteischer und tiberischer Zeit, wie die von G. Thill vorgelegte 

Fibelauswahl verdeutlicht96. Unter der groben Masse des Fundguts vom Titelberg 

gibt es aber auch einige Anhaltspunkte, Nauheimer Fibeln und drahtformige 

Spatlatenefibeln, etwas Keramik und wahrscheinlich ein Teil der keltischen 

Miinzen, die auf eine Existenz des Oppidums in der 2. Halfte des 1. Jahrh. 

v. Chr. Geb. hinweisen. Es fehlen hingegen Anhaltspunkte fur eine Besiedlung 

in der 1. Halfte des Jahrhunderts, so dab sich fur den Beginn des Oppidums 

eine ahnliche Entwicklung wie in Otzenhausen abzeichnet. Erst moderne Gra- 

bungen diirften hier endgiiltige Klarheit erbringen.

Durch Caesars Commentarii gewinnen wir erstmals in der Geschichte des 

Hunsriick-Eifel-Berglandes eine Vorstellung von den politischen, sozialen und 

kulturellen Verhaltnissen der Treverer um die Mitte des letzten vorchristlichen 

Jahrhunderts. Die Quellen uber die Treverer sind haufig zusammengestellt und

91 R. Schindler a. a. O. 112 ff. und in: Studien zur europaischen Vor- und Friih- 

geschichte 1968, 85 ff.

92 Dehn in: Geschichte des Trierer Landes I (1964) 85 mit Angabe der alteren Lit.; 

— Trierer Zeitschr. 24—26, 1956—58, 318 f. Abb. 2 (Wallprofil); — K. Bbhner in: Fiihrer 

zu vor- und friihgeschichtl. Denkmalern 5, Saarland, 1966, 179 ff.

93 Wichtigste altere Lit. bei Dehn a. a. O. 96.

94 Schindler a. a. O. 134, Abb. 54,20.

95 Die wenige Keramik aus Kastel im LM Trier datiert einheitlich in die Spat

latenezeit.

96 G. Thill, Trierer Zeitschr. 32, 1969, 136, Abb. 1—4.
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kritisch durchleuchtet worden97. Ohne hier in die zahlreichen, im Endresultat 

immer hypothetisch bleibenden Erbrterungen fiber die Marschwege der Romer 

und die Schlachtfelder der Romer und Treverer eingehen zu wollen, soil hier 

lediglich versucht werden, ein Bild von den Teilgebieten der Gesamtkultur der 

Treverer mit Hilfe der schriftlichen Quellen zu skizzieren, die wir auch durch 

die archaologischen Quellen erfassen. Es gilt zu erkennen, inwieweit die beiden 

Quellengruppen zu gleichen und damit sicheren Ergebnissen fiihren, sich wider- 

sprechen oder sich gegenseitig erganzen.

Die Treverer werden von Caesar als volkreicher gallischer Stamm geschildert, 

der beiderseits der Mosel bis zum Rhein hin siedelte. Die von Caesar besonders 

geriihmte Reiterei lafit auf eine beachtliche Pferdezucht schlieBen. Die Berichte 

Caesars fiber seine und des Labienus Begegnungen mit den Treverern, vor allem 

in den Jahren 54 und 53, lassen eine Adelsschicht erkennen, die die groBe Masse 

der Bevblkerung weitgehend beherrschte und sie jederzeit zu Kriegszfigen auf- 

rufen konnte. Die ffihrenden Adelsfamilien standen untereinander im standigen 

Kampf um eine Vormachtstellung im Stamm. Selbst die durch das Erscheinen 

Caesars entstandene Existenzbedrohung des Stammes wurde von den rivali- 

sierenden Adelsfamilien ausgenutzt. So versuchte Cingetorix im Biindnis mit 

Indutiomarus im Kampf gegen Caesar, die Macht im Stamm zu gewinnen. DaB 

aber das Abhangigkeitsverhaltnis des Adels von den gerade ffihrenden Familien 

nicht allzu eng war, wird im Jahre 54 zur Zeit der Vormachtstellung des 

Indutiomarus deutlich, als zahlreiche Principes mit Caesar unabhangig von 

ihrem Anfiihrer in Verhandlungen traten. Bei der groBen Bedeutung der 

Oppida fur die Kriegsfiihrung der Gallier, die von Caesar auch sofort erkannt 

wurde und sich in der Nennung und Beschreibung zahlreicher dieser Stadte 

niederschlagt, fiberrascht es, daB Caesar fur das Gebiet der Treverer keine 

Oppida nennt. Mit mangelnder Kenntnis des Landes kann dies nicht erklart 

werden. So hielt sich Caesar selbst wochenlang — dies kann aus der Zahl der 

geschilderten Ereignisse errechnet werden — im Trevererland auf und lieB von 

hier aus zweimal den Rhein fiberschreiten. Hinzu kamen die insgesamt monate- 

langen Aufenthalte des Labienus. Ein nur zufalliges Ubersehen groBerer Oppida 

ist somit zwar nicht auszuschlieBen, aber zumindest doch unwahrscheinlich. 

Trotz der Siege Caesars und Labienus’ fiber die Treverer wurde nie ein end- 

gfiltiger Erfolg errungen, so daB Aulus Hirtius im 8. Buch der Commentarii fast 

resignierend feststellt, daB die Treverer nur dann den Befehlen der Romer 

gehorchen, wenn ein Heer im Lande steht. Gedacht als Entschuldigung vor dem 

Senat in Rom wird dann als Begrtindung die enge Beziehung der Treverer, was 

Sitte und Wildheit betrifft, zu den Germanen angeftihrt. Auch nach dem 

Jahre 50 zeigen die Aufstande in den Jahren 39/38 (?) und 29/28 vor sowie 

21 nach Chr. Geb., an denen sich die Treverer entweder beteiligten oder die sie 

anzettelten, daB der Widerstand noch lange anhielt.

Was erbringt nun der Vergleich der schriftlichen mit der archaologischen 

Uberlieferung? Mahr glaubte noch jfingst das durch Caesar gewonnene Bild von 

den sozialen Verhaltnissen der Treverer nur mit der Hunsriick-Eifel-Kultur 

verbinden zu kbnnen98. Ist die Auffassung Mahrs allein schon chronologisch

97 Die bisher beste Ubersicht in RE 2, 12, 1937, 230 ff.

93 Mahr a. a. O. 187.
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unhaltbar, so konnte nun am Beispiel von Hoppstadten gezeigt warden, daB die 

archaologischen Quellen fur die Zeit kurz nach Caesars Feldziigen eine Adels- 

schicht erkennen lassen, die dem durch die schriftlichen Quellen gewonnenen 

Bild keineswegs widerspricht, sondern es sinnvoll erganzt und lebendiger her- 

vortreten laBt. Auch das Fehlen der Oppida im Sinne Caesars im Trevererland 

wird durch unsere chronologischen Erwagungen zumindest verstandlich. Es ist 

deshalb mdglich — ein sicherer Beweis ist bei dem heutigen Forschungsstand 

noch nicht zu fiihren —, daB die groBen Befestigungen des Trierer Landes erst 

kurz nach Caesars Feldziigen von den Treverern erbaut wurden, angeregt void 

Widerstandswillen gegen die Romer und durch die Gefahr, die von den rechts 

des Rheines siedelnden Stammen drohte. Die Aufgabe des Oppidums von Otzen- 

hausen kurz vor Chr. Geb. diirfte entweder durch eine Zwangsaussiedlung im 

Zuge der Verwaltungsreform unter Augustus erfolgt sein oder aber durch 

eine freiwillige Aufgabe zu dem Zeitpunkt, als ebenfalls bedingt durch die 

Verwaltungsreform, eine so groBe, befestigte Siedlung auf dem wenig siedlungs- 

freundlichen Dollberg als Widerstandszentrum uberfliissig erschien, offensicht- 

lich im Gegensatz zum Titelberg, dessen giinstige wirtschaftsgeographische und 

siedlungsfreundliche Lage erst nach Aufgabe des Widerstandes zur Hauptbliite 

des Oppidums fiihrte.


