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Der Burgberg bei Kordel (Kreis Trier)

von

Reinhard Schindler

Im Sommer 1967 erhielt das Landesmuseum durch Herrn Zahnarzt Obser Mit- 

teilung von erheblichen Veranderungen an den Steinwallen des Kordeler Burg- 

berges. Bei einer Besichtigung der angerichteten Schaden stellte ich gemeinsam 

mit Herrn Oberforstmeister Erteld und Herrn Museumsamtmann Badry fest, 

dab bei Anlage eines neuen Holzabfuhrweges der gesamte Zug des nbrdlichen 

Vorwalles und der grbBte Teil des westlichen Randwalles der Planierraupe zum 

Opfer gefallen war. Der bestehende Durchbruch im Sudostwall war erheblich 

verbreitert, das Material der Steinwalle zum Ausfiillen von Gelandesenken 

verlagert worden. Der Vorfall bestiirzte mich um so mehr, als ich noch wenige 

Monate vor dem betrublichen Ereignis bei einer Gelandebegehung keinerlei 

Veranderungen festgestellt hatte. Den Schaden in irgendeiner Weise wieder 

zu beheben, erwies sich als unmbglich. Ein Personalwechsel in der zustandigen 

Revierfbrsterei und unzureichende Information uber die Bedeutung des Ge- 

landedenkmals hatten zu der irrigen Auffassung gefiihrt, bei den Wallen handle 

es sich um naturliche Steinhalden, wie sie an den Berghangen ublich sind. Es ist 

dies ein hbchst bedauernswerter Beweis dafiir, wie sehr ein wirksamer Schutz 

selbst eines so bekannten und bedeutenden Denkmals, das zudem in unmittel- 

barer Nahe der Stadt Trier liegt, von Zufalligkeiten abhangt.

Ich nehme das Ereignis zum AnlaB, den neuen, 1968 von Adolf Neyses 

und Helmut Koch angefertigten Hbhenschichtenplan des Burgberges (Abb. 3) 

mit den eingetretenen Veranderungen vorzulegen1. Gleichzeitig wird uber die 

Ausgrabungen berichtet, die auf Veranlassung von W. Dehn in den ersten 

Kriegsjahren 1939/40 von Badry durchgefiihrt wurden. Uber diese Grabungen 

sind bisher nur Kurznachrichten erschienen2. Die Kordeler Ausgrabung war 

die letzte Unternehmung einer groBen Burgwallaktion, die in den dreiBiger 

Jahren von Dehn und Kimmig in die Wege geleitet worden war und deren 

Ziele Dehn unter anderem in seiner Studie uber die Wallanlagen an der unteren 

Kyll dargelegt hat3.

Durch einen schmalen Felsgrat mit der Hochmark verbunden, schiebt sich 

das zu einem Oval verbreiterte Plateau des Burgberges zwischen dem Winter

bach im Norden und dem Samerbach im Siiden weit in das idyllische Kylltal vor 

(Abb. 1). Der Kammweg, der von der Hochflache auf den Burgberg zufiihrt, 

entziickte friiher, wie Dehn schreibt, „ durch die allmahlich sich erweiternden

1 Der vorherige Zustand ist in dem von Hess 1926 hergestellten Vermessungsplan 

festgehalten, der in starker Verkleinerung bei J. Steinhausen, Ortskunde Trier- 

Mettendorf (1932) Abb. 17 verbffentlicht wurde.

2 Trierer Zeitschr. 15, 1940, 60 und 16/17, 1941—42, 220.

3 W. Dehn, Die Wallanlagen an der unteren Kyll. Rheinische Vorzeit in Wort und 

Bild 4, 1941, 2 ff.
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Abb. 1 Karte der Burgen, Abschnitts- und Ringwalle im Umkreis von Kordel
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Abb. 2 Ansicht des Burgbergs bei Kordel

Ausblicke nach Nord und Siid . . . Den starksten Eindruck und schbnsten An- 

blick des Kylltals genoB man auf dem Platz unmittelbar vor dem Hauptwall. 

„Nach Norden1', so fahrt Dehn fort „sieht man auf den Schanzenkopf von 

Schleidweiler und ahnt etwas von der fruchtbaren Hochflache, die das Kylltal 

durchschneidet; im Siiden rahmen waldige Hohen das Tai ein, das geiibte Auge 

erspaht den Sporn der Korpesley mit dem machtigen Abschnittswall und weiter 

entfernt die Felsklippe der Hochburg, hinter ihr erhebt sich der breite Riicken 

des Steigenberges und entzieht das Moseltai den Blicken, ganz in der Feme die 

blauen Hochwaldhbhen3'1 (Abb. 2).

Als Dehn vor knapp 30 Jahren diese Zeilen schrieb, war der Binskamm bis 

dicht an den Burgwall abgeholzt beziehungsweise frisch aufgeforstet. Heute 

ist dort der Blick nur auf eine kurze Strecke nach Siidwesten freigegeben. Nach 

den ubrigen Himmelsrichtungen wird die Sicht durch den Wald verdeckt. Den 

Berg im Direktanstieg von der Talseite her anzugehen, war fur den angriffs- 

lustigen Feind wegen der steilen Hange und der guten Abwehrmbglichkeiten 

gefahrvoll. Wenn er sich von der Hochflache her an das Plateau heranarbeitete, 

stieB er an der Sudostseite auf eine starke Riegelbefestigung. An alien anderen 

Seiten war die 275 m lange und 140 m breite Burgflache von einer Randmauer 

gesichert, die im Norden durch einen halbkreisformigen Vorwall verstarkt ist 

(Abb. 3). Der Flacheninhalt dieser Umfriedung betragt 4,4 Hektar; die Walle 

haben eine Gesamtlange von 980 m. Eine tektonisch bedingte und durch steilen-



250 Reinhard Schindler

Abb. 3 Burgberg bei Kordel, Hbhenschichtenplan
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weise hervortretende Felsbanke gebildete Terrassenkante auf der 303 m Iso

hypse begiinstigte den Bau der Randbefestigungen an der Ostseite und am 

inneren Nordwall. Das langlich-ovale Burgplateau, aus dem sich ein aufge- 

wolbter Mittelteil bis zu 10 m fiber die umwallte Randpartie heraushebt, ist 

von Steinhaufen und kahlen Felspartien in unterschiedlicher Verteilung be- 

deckt. Es war von dem heute weitgehend einplanierten, zirka 60 m langen 

Riegelwall gegen den Binskamm abgetrennt. An diesen 6 bis 8 m breiten und 

bis zu 1,2 m hohen, sichelfbrmig gebogenen Steinwall schmiegte sich die heute 

ebenfalls weitgehend einplanierte Grabensenke, deren AuBenbbschung an den 

abfallenden Hangseiten von einem flachen randlichen Steinwall begleitet wird. 

Von den unmittelbar hinter dem Wall liegenden zwei grbBeren Steinhaufen 

ist jetzt nur der weiter entfernt gelegene noch erhalten.

Folgen wir bei einem kurzen Rundgang zunachst dem ostlichen Steilhang 

des Burgberges. Er lauft an der scharfkantig ausgepragten Steilkante gerad- 

linig bis zur Abzweigung des Vorwalles entlang und bildet nur an wenigen 

Stellen eine schwache Aufwolbung. Die Steine der ehemaligen Randmauer sind 

den Hang hinabgestiirzt, wo sie eine bis zu 8 m breite, flache Halde bilden, die 

aber nur noch dort sichtbar ist, wo die Steine mit Moos bewachsen sind. An den 

iibrigen Stellen ist die Sturzhalde bereits von einer dichten Grasnarbe zuge- 

deckt. Im Zeitpunkt der ersten Aufmessung des Burgbergs 1926 war sie offenbar 

noch frei von Bewuchs.

Schwache, wallartige Auspragung zeigt noch der bstliche Arm des Vorwalles. 

Auch der innere Bogen des Nordwalles, der in seinem Verlauf einen natur- 

lichen Gelandeabsatz ausnutzt, ist stellenweise schwach aufgewblbt oder bildet 

eine bis zu 4 m breite Steinhalde. Der nordliche AuBenwall, urspriinglich gut 

und regelmaBig ausgebildet, wurde von der Planierraupe vollstandig einge- 

ebnet. Das gleiche Schicksal traf den westlichen Randwall, dessen 3 bis 4 m 

breite Steinaufwblbung nur an zwei Stellen von den Zerstbrungen verschont 

blieb.

Die Ausgrabungen fanden in den Sommermonaten 1939 und im Fruh- 

herbst 1940 statt. Sie wurden ausgefiihrt von Friedrich Badry, dem wir sehr 

aufmerksame Beobachtungen und den vorziiglichen Grabungsbericht verdanken.

Zur Klarung der Konstruktion des Hauptwalles wurde der Schnitt 1 mit 

Erweiterungen angelegt (vgl. Ubersichtplane Abb. 3 und 4). Die Schnitte 3, 3a 

und 8 und der Sudostteil von Schnitt 1 galten einer Sondierung des Vorgrabens, 

die Erweiterung von 1 und die Schnitte 2 und 5 den Verhaltnissen unmittelbar 

hinter dem Hauptwall. Vom hbchsten Punkt des Burgplateaus fiihrte der 108 m 

lange Suchgraben Nr. 6 bis dicht an den inneren Nordwall heran. Parallel zu 

diesem und an dessen Innenseite wurde die Suchflache Nr. 4 angesetzt.

Der heute eingeebnete, 32 m lange Vorgraben war 1939 als schwache, 

quer uber den schmalen Hbhenrucken verlaufende Gelandesenke oberflachlich 

nur schwach zu sehen. Er verlief mit einem Abstand von 25 m ungefahr 

parallel zum Hauptwall und wurde in dem langen, durchgehenden Schnitt 1 

und in den kleineren Schnitten 8, 3 und 3a untersucht (Abb. 4). Die Erweiterun

gen des Schnittes 1 galten einer Sondierung der Grabentiefe und -breite am 

auslaufenden NO-Hang des Berges. Das Gefalle der Grabensohle betragt von 

SW nach NO auf die 12 m messende Gesamtausdehnung des Erweiterungs- 

schnittes 1,72 m. An dem zur Talseite gelegenen Endpunkt ist der Graben 0,4 m,
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Abb. 4 Burgberg bei Kordel, Plan der Grabungsschnitte am Hauptwall
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an der hbchsten Stelle des Erweiterungsschnittes 1 0,62 m in den gewachsenen 

Eels eingeschnitten. Das Grabenprofil hat teils trapezfbrmigen, teils mulden- 

formigen Querschnitt (Abb. 5). An der zur Burg gerichteten Grabenwand treten 

die Felsschichten des anstehenden Gesteins infolge des Ausbruchs leicht trep- 

penartig in Erscheinung. Hier steigt das Gelande ein wenig an. Die niedrigere 

AuBenbbschung des Vorgrabens zeigt neben Steinblbcken griinlichen Verwit- 

terungsboden. Die obere Grabenbreite schwankt zwischen 3 und 4,5 m, die 

Sohlbreite zwischen 0,5 und 0,8 m. Die Grabenftillung wird unterhalb der 

oberen, humosen Deckschicht als griinlicher Ton beschrieben, der mit grbBeren, 

abgesackten Steinblbcken und kleineren Gesteinsbrocken durchsetzt ist. In 

tieferer Lage folgt grauer Sand, der mit kleinem Steinschrott vermischt ist. Die 

Grabensohle wird von einer diinnen Schlammschicht bedeckt, worin sich eine 

Tonscherbe der Fruhlatenezeit befand4.

Die 21 m breite Zwischenzone zwischen Vorgraben und Hauptgraben wird 

von anstehendem, fast horizontal gelagertem Sandsteinfels gebildet. An der 

AuBenseite des Vorgrabens lagerte 0,55 m hoch der Grabenaushub unter einer 

Schicht dunklen Waldhumusbodens.

Ubrigens ist die Form des Vorgrabens keineswegs einheitlich. Trapez

fbrmigen Querschnitt ergibt nur das Profit im Schnitt 8, hier ist der Untergrund 

felsiger Natur. In den Schnitten 1 und 3 finden wir muldenfbrmige Querschnitte 

vor (Abb. 5). Hier ist der felsige Untergrund starker verwittert. Die Quer

schnitte sind also jeweils eine Folge der Bodenbeschaffenheit.

Die,Benke des eigentlichen Wallgrabens am FuBe des Siidostwalles 

ist trotz der Einnivellierungen des letzten Jahres oberflachlich besser zu sehen 

als der Vorgraben. Im Suchschnitt 1 ist der Graben senkrecht zu seinem Verlauf 

geschnitten (Abb. 8). Seine obere Breite betragt 3,2 m, die Tiefe 0,75 bis 1,0 m. 

Auch dieser Graben ist im Querschnitt trapezfbrmig und hat an der Sohle eine 

Breite von 2,3 m. Die Oberflache des anstehenden Sandsteins ist hier starker 

verwittert als am Vorgraben. Dies kommt auch an den steil abgeschragten 

Grabenbbschungen zum Ausdruck (Abb. 10). Fast die ganze Fiillung besteht aus 

dem abgerutschten Steinmaterial der Trockenmauer. Der Graben war also im 

Zeitpunkt der Zerstbrung oder des Verfalls der Mauer noch offen. Nur an der 

linken unteren Ecke der sudwestlichen Profilwand zeigte sich horizontal ge- 

schichtete feine Sanderde, das heiBt also, im Zeitpunkt des Mauereinbruchs war 

die auBere Grabenwand mit Sand bedeckt. Badry glaubt, daB dieser Sand von 

der gegeniiberliegenden Berme abgelagert ist. Mir will jedoch scheinen, daB er 

von der verwitterten Oberkante der AuBenbbschung herabgerieselt oder vom 

Winde hineingeweht worden ist. Der Aufprall der zuerst herabgesturzten 

Mauersteine auf die schrag abgebbschte Sandeinfullung bestatigt die Richtigkeit 

dieser Annahme (Abb. 10). Imponierend ist die steilwandig in den Fels ge- 

schlagene, innere Grabenwand, die mit 2,9 m Hbhe die auBere Grabenbbschung 

um 1,9 m ubersteigt. Beide Bbschungen sind glatter abgearbeitet als im Vor

graben. Der Grund dafiir liegt offenbar in der andersartigen Beschaffenheit 

des Felsgesteins. Auf der Sohle des Grabens lagen Tierknochen. Die holzkohle-

4 Es handelt sich um ein rauhwandiges, randloses Bruchstiick friiheisenzeitlichen 

Charakters.
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schnitt: 8

Abb. 5 Burgberg bei Kordel, Vorgrabenprofile 

Schnitt 3 und 8

haltige Deckschicht uber der Grabenfiillung stammte von einem Meiler aus 

jiingerer Zeit.

Wenden wir uns nun dem Hauptwall zu, so ist zunachst die Schichten- 

folge unter dem steinernen Mauerversturz von Wichtigkeit. Der Ausgraber 

unterscheidet von unten nach oben gesehen folgende Ablagerungen (Abbildun- 

gen 7 und 10):

Schicht 1: Anstehender Sandstein, nach dem Burginneren zu leicht an- 

steigend.

Schicht 2: Alter Humusboden in 0,2 m Starke, der von Meterpunkt 14 an 

(Abb. 10) nach innen zu von einer Brandschicht mit starker Holzkohlenkonzen- 

tration tiberdeckt ist. Die nun folgenden Schichten werden zum Grabenaushub 

gerechnet.

Schicht 3: Eine wallartig aufgehohte Lage braunen, sandigen Bodens, der 

mit wenig Steinen durchsetzt, auf der Linie der auBeren Mauerfront bis zu 

0,8 m hoch ist und nach auBen steil, nach innen flacher abfallt. In diese Sand- 

schicht ist (im Gegenprofil von Schnitt 1 Abb. 7 erkennbar) die Fundierung 

der auBeren Stiitzmauer eingesetzt.

Schicht 4: Lockerer Sandsteinschrott, bis zu 0,5 m stark und nach innen diinn 

auslaufend.

Schicht 5: Mit humosem Boden versetzter Kleinschrott, der nach rechts an- 

steigend auskeilt und, nach innen abfallend, an Starke zunimmt. In diese Erd- 

anschiittung ist die Fundierung der inneren Stiitzmauer eingesetzt.
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In dem 7 m breiten und etwas liber 1 m hohen Steinwall heben sich die 

wenigen in situ verbliebenen, meist plattig zubehauenen Grundsteine der 

auBeren und inneren Stiitzmauer in alien Profilen von den Versturzmassen der 

iibrigen Steine deutlich ab (zwischen Meter 10 bis 11 und 13 bis 14, Abb. 10). 

Die Fiillung zwischen den Mauerschalen besteht, soweit erkennbar, aus leicht 

humos-verfarbtem Erdreich und Steinbrocken (Abb. 9). Die Mauer hat eine 

Durchschnittsbreite von 4 m.

Wahrend sich an der AuBenseite des Walles nur die unterste Lage des Trok- 

kenfundamentes nachweisen lieB, konnten an der Innenseite Anhaltspunkte uber 

die Mauerkonstruktion gewonnen werden. Hier war die innere Stiitz- 

mauer noch bis zu 3 Steinlagen hoch erhalten (Abb. 14). Badry beobachtete in 

dem auf 8 m erweiterten Teil des Schnittes Nr. 1 und in dem norddstlich an- 

schlieBenden Mauerteil Locher fur horizontale, quer zur Mauer gelagerte Bal- 

kenschlitze. Die Locher im Mauerwerk, in denen vormals die Balkenkbpfe 

steckten, zeigen keine regelmaBigen Abstande. Sie sind auch nur dort mil

Abb. 6 Burgberg bei Kordel, Schnitt 1 von Osten
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Abb. 7 Burgberg bei Kordel, Hauptwall, Schnitt 1 Nordprofil

Sicherheit auszumachen, wo sie ein Stuck ins Mauerinnere hinein verfolgt war

den konnten (vgl. die Profilschnitte A—B und E—F Abb. 12—13). So viel aber 

ist vollig sicher: es fehlen senkrechte Balkenschlitze in diesem Mauerabschnitt. 

Wenn sie vorhanden gewesen waren, muBten sich Spuren davon bei der rela- 

tiven Hbhe des urspriinglichen Mauerverbandes erhalten haben. Dadurch er- 

weist sich die Mauerkonstruktion am Hauptwall als murus gallicus, 

dessen charakteristisches Merkmal ein vernageltes Geriist mit n u r horizontal 

verlegten Balken ist. Wir werden hernach sehen, daB dieser Typ seine Be- 

statigung findet in der uberwiegend spatlatenezeitlichen Zahl der Scherben- 

funde und ihrer stratigraphisch einwandfreien Lage zu diesem Teil der Be- 

festigungsanlage.

Eine merkwiirdige Erscheinung ist der Mauerdurchbruch. Er liegt 

an einem leichten Knick im Ostteil des Walles und kurz vor dessen Auslauf am 

ostlichen Steilhang. Sowohl im Planum wie auf der Ansicht der Innenseite 

(Abb. 11 und 14) ist die planmaBige Absetzung der Kanten des Durchbruches zu 

erkennen; der Durchbruch selbst ist mit Steinschrott regellos verfullt. Die Frage 

nach der Bedeutung ist schwer zu beantworten. Um eine Flickstelle im Mauer- 

werk oder um den Teil einer WiederherstellungsmaBnahme im Zuge von Reak- 

tivierungsbestrebungen des verfallenen Bauwerks kann es sich eigentlich nach 

dem vorliegenden Befund nicht handeln. Wir werden auf die Frage der Reak- 

tivierung noch zu sprechen kommen.

Im Burginneren befinden sich einige unregelmaBige Steinanhaufungen. Die 

groBte davon mit 4,6 bis 6,4 m Durchmesser und 0,8 bis 0,9 m Hbhe befindet sich 

3 m hinter dem WallinnenfuB und wurde durch Schnitt 1 zur Halfte aufgedeckt 

(Abb. 10). Nach Fortraumung der losen Steinanhaufung ergab sich auf dem 

Niveau der Benutzungshbhe des Hauptwalles ein Absatz und ein geschlossener, 

rechteckiger Steinklotz mit Lehmerde als Zwischenfiillung. Der Steinklotz ist 

etwas uber 2 m breit (Abb. 11). Er wird vom Ausgraber als Fundierung eines 

Turmes bezeichnet, der zum Hauptwall gehbrt. Die Funktion dieses „Turmes“ 

hinter der Hauptmauer bleibt ungewiB.
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Abb. 8 Burgberg bei Kordel, Hauptwall und Graben von Norden

Abb. 9 Burgberg bei Kordel, Hauptwall, auBere und innere Mauerschale

17
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Abb. 12

328.oo

Burgberg bei Kordel, Hauptwall, Innenmauer Ansicht E—F

Spuren einer alteren Befestigungsanlage wurden zunachst im 

Schnitt 1 und hernach in dessen nordbstlicher Erweiterung erkannt. Sie liegen 

in Form verkohlter Holzbalken und rbtlich gegliihten Lehms in einer etwa 4 m 

breiten Zone hinter dem Hauptwall, in knapp 2 m Abstand (Abb. 11). Samtliche 

Balkenziige sind quer zur Hauptrichtung des Abschnittswalles orientiert. In den 

Profilen von Schnitt 1 ziehen sich die Auslaufer der Kohlenschicht mit daruber- 

liegendem rbtlichem Lehm bis unter die Mitte des Hauptwalles und bis unter 

die Mitte des als „Turm“-Uberrest gedeuteten Steinhaufens hinter dem Haupt

wall (Abb. 10). Die stratigraphische Einordnung macht keine Schwierigkeit. 

Die Brandschicht mit ihrer 4 m breiten Kernzone und den einheitlich NW—SO 

gerichteten Balkenziigen sind alter als die Befestigung des Hauptwalles. An 

einer Stelle der Kernzone befindet sich ein Pfostenloch von 0,35 m Durchmesser 

und 0,4 m Tiefe, das einzige auf der relativ groBen, freigelegten Flache. Es 

gehbrt zweifellos zu dem Brandhorizont. DaB weitere Pfostenlocher fehlen, mag 

an dem hoch anstehenden, felsigen Untergrund liegen. Als datierender Fund 

fur den Brandhorizont ist das Randstiick einer kumpffbrmigen Schale mit ein- 

gezogenem Rand registriert, dessen Alter friihes Latene oder spates Hallstatt 

sein kann (Abb. 18, 1). Die Deutung der verkohlten Balkenzone mit den nach 

beiden Seiten verteilten Brandresten als Relikt einer alteren Holzerdebefesti- 

gung diirfte zutreffend sein. Wenn die Einebnungsschicht dieser Anlage unver- 

haltnismaBig diinn ausgefallen ist, so mag das an der tiberwiegenden Ver- 

wendung von Holz fur dieses Mauerwerk liegen.

Unmittelbar auf der Brandschicht und 3,5 m hinter dem vorerwahnten 

Mauerdurchbruch des Hauptwalles stieB man auf den Rest einer weiteren 

Mauer (Abb. 11). Am Westende zweigt rechtwinkelig zur Langsrichtung des 

Mauerzuges eine Querlage von Steinen ab. Dieses Trockenmauerstiick ist 5 m 

lang, besteht aus ziemlich groBen, ausgesucht vierkantigen Sandsteinblocken, 

ist zum Teil zwei Lagen hoch und am westlichen Ende sogar vier Lagen hoch 

erhalten. Hier nun konnten die Ausgraber mindestens an drei Stellen iiber- 

zeugende, senkrechte Pfostenschlitze nachweisen. Sie sind sowohl photo-
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Abb. 13 Burgberg bei Kordel, Hauptwall, Innenmauer Ansicht N—O

graphisch wie zeichnerisch festgehalten (Abb. 16 Ansicht J—K). Von beson- 

derem Belang fur uns ist die stratigraphische Einordnung dieses Mauerstiickes, 

wie sie sich aus der Zeichnung des Profits G—H (Abb. 16) ergibt. Wir sehen die 

fiinf Blbcke unseres Mauerrestes unmittelbar auf der Brandschicht der zuvor 

behandelten Holzmauer liegen, womit sich das zeitliche Nacheinander ergibt 

(Abb. 17). Eine links vor unserem Mauerrest angeschiittete, leicht ansteigende 

Schicht weifien Sandsteinschrotts (Ansicht G—H Abb. 16) wird vom Ausgraber 

als Aushuberde aus dem Wallgraben bezeichnet. Alles was dariiber liegt, gehbrt 

dem jiingeren Versturz der Hauptmauer an. Damit erhalten wir folgende Perio- 

disierung:

1. Verkohlte Reste der Holzerdemauer (hinter dem Hauptwall).

2. Rest einer Pfostenschlitzmauer (hinter dem Hauptwall).

3. Murus gallicus im Zuge des Hauptwalles.

Der durch die Grabung erfafite Rest der Mauer mit senkrechten Pfosten- 

schlitzen gehbrt zur Aufienschale dieses Bauwerkes, das gegeniiber der alteren 

Holzmauer ein wenig zuriickversetzt wurde und dessen Mauerbreite wir nicht 

bestimmen kbnnen, da die innere Mauerschale nicht mehr erhalten oder in dem 

zu kurzen Grabungsausschnitt nicht mehr erfafit worden ist. Das jiingste Bau- 

werk mit nur horizontalem Pfostengerust ist schliefilich um einige Meter vor- 

verlegt worden.

Die Zuordnung der Graben zu den drei Befestigungsstufen bereitet Schwie- 

rigkeiten. Der Vorgraben wird, nach dem Fund eines vorgeschichtlichen Scher-

17*
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bens zu urteilen, in einer der beiden friihen Bauphasen angelegt sein. Ich wiirde 

ihn sogar fur den altesten Bau in Anspruch nehmen. Der zweite Graben ist in 

seiner Grundanlage vermutlich in der Zeit der Pfostenschlitzmauer entstanden. 

Darauf weisen die Schrottreste auf dem MauerfuB hin. Der Abstand zwischen 

Mauer und Graben ist relativ groB. Breite Bermen sind aber gerade bei Friih- 

lateneanlagen keine Seltenheit. Aushubreste auf der Berme der jungsten Mauer 

sprechen dafiir, dab der Graben in diesem Bauabschnitt vertieft oder erweitert 

worden ist (Abb. 10).

Durch die Funde wird der stratigraphische Befund erhartet: Spatlatene- 

scherben lagen in der Aufhbhungsschicht der Mauer des Hauptwalles (murus 

gallicus) und im verwitterten Lehmboden zwischen den auBeren Schalen dieser 

Mauer (Fnr. 19 und 22)5. Funde, die unmittelbar mit dem geringen Rest der 

Pfostenschlitzmauer in Verbindung zu bringen waren, wurden nicht beobachtet. 

Sie sind auch deswegen kaum zu erwarten, weil das gesamte Steinmaterial 

dieses Bauwerks — bis auf die eben genannten, geringen Reste — zum Bau der 

Spatlatenemauer verwendet wurde. Die fruheisenzeitlichen Scherben im Vor- 

graben jedoch und diejenigen, die auf der Berme (zwischen Graben und Mauer- 

rand des Hauptwalles) geborgen wurden, diirften der Periode der Pfosten-

5 Randstiicke sind nicht vorhanden, eine zeichnerische Wiedergabe der durchweg 

typischen Spatlatenescherben lohnt sich nicht.

Abb. 14 Burgberg bei Kordel, Ansicht der Innenmauer des Hauptwalles von Norden
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Abb. 15 Burgberg bei Kordel, Teil der Innenmauer mit Balkenloch

schlitzmauer, also der Friihlatenezeit angehdren. Die meisten Funde dieser 

friihen Epoche stammen iibrigens aus Schnitt 4 und 6, also vom Nordende des 

Burginneren, und zwar aus Schichten unmittelbar hinter dem Terrassenwall.

Die alteste Bauphase mit den Brandschichten der verkohlten Holzmauer ist 

durch einen einzigen Scherbenfund (Abb. 18, 1) gesichert, ein Schalen- oder 

Topfrand mit stark eingezogener Miindung, der fur eine exaktere Datierung 

allein nicht ausreicht. Aber es gibt Analogien fur die Technik des Mauerbaues, 

die man ohne Bedenken zumindest in die Ubergangszeit vom Spathallstatt zum 

Friihlatene setzen kann6.

Ubrigens kann mit einer vierten Benutzungsperiode gerechnet werden. An 

mindestens drei Stellen wurden einige rbmische Scherben geborgen. Zweimal

6 J. Mertens, Le refuge historique de Montauban-sous-Buzenol. Arch. Belgica 63, 

1962, 387 If.
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lagen sie im inneren Wallversturz, und zwar unmittelbar hinter der inneren 

Spatlatenemauer. Sieht man sich die Fundstelle genauer an, so glaubt man in 

2 m Abstand von den Fundamentsteinen der inneren Spatlatenemauer noch eine 

zweite Lage von Fundamentsteinen zu erkennen (Abb. 7 bei Meter 2). Zwischen 

beiden Positionen im Versturz der Latenemauer lagen die rbmischen Scherben. 

Diese zweite innere Fundamentlage kbnnte von einer spaten Wiederinstand- 

setzung der verfallenen Latenemauer in fruhrbmischer Zeit stammen. Die 

Scherben werden nach einer handschriftlichen Notiz von Hussong um 100 n. Chr. 

datiert. Die Frage nach dem Wie und Warum der Reaktivierung muB often 

bleiben.

Von den Suchschnitten im Inneren des Walles waren die beiden unmittelbar 

hinter dem Wall liegenden Nr. 2 und 5 am ergiebigsten. Eine grubenfbrmige 

Vertiefung, die in 2,5 bis 2,9 m Breite und 7,3 m Lange uber beide Schnitte 

verteilt zirka 0,15 m in den gewachsenen Fels eingearbeitet war und auf deren 

flacher Sohle sich schlammiger Boden befand, enthielt etwa 200 Gefafibruch- 

stiicke, ausnahmslos der Spatlatenezeit angehbrend (Abb. 18, 6—7), meist rand- 

lose Stiicke. Im Bereich dieser Schnitte lag eine kleinere Steinanhaufung schwer 

deutbarer Herkunft.

Waren die datierenden Funde im Mauerwerk und in der Bauschicht der 

Spatlatenebefestigung nicht gerade iibermabig zahlreich (Abb. 18, 2—3), so 

zeigt sich in der Massierung von Keramikabfallen in der Grube von Schnitt 2 

und 5, dab wenige Meter hinter der Befestigung ein gewisser Schwerpunkt der 

Burgsiedlung vorliegt.

ansicht: g-h

BALKENSCHUTZ

GRAUER LEHMBODEN

UNREINER SAND

Abb. 16 bei Kordel, Profit G—H J—K derund FrontansichtBurgberg

Pfostenschlitzmauer

AN SIGHT J-K
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Fur die Friihlateneperiode befmdet sich ein entsprechender Schwerpunkt am 

entgegengesetzten Ende des Burginneren, wie die dort in Schnitt 4 und 6 

registrierten Funde erweisen (Abb. 5 und 11). Sie reichen zwar mengenmabig 

nicht entfernt an die Spatlatenefunde heran, geniigen aber, um die Datierung 

und ein gewisses Mab an Burgbenutzung sicherzustellen.

Die Funde in Schnitt 4 befanden sich in einer 0,3 bis 0,4 m starken, rotlich- 

braunen Lehmschicht, die unmittelbar auf den gewachsenen Boden folgte. 

Schnitt 4 lauft parallel zur Innenkante des Nordwalles, ein AnschluB an die 

Wallinnenkante wurde nicht erreicht. Das gleiche gilt von dem 113 m langen, 

bis auf den hochsten Punkt des Burgplateaus reichenden Schnitt Nr. 6, der 8 m 

hinter dem inneren Nordwall ansetzte. Mit Ausnahme eines vorgeschichtlichen 

Scherbens (Abb. 18, 11) am Ubergang in das leicht nach Stiden ansteigende 

Gelande wurden in diesem langen Schnitt wenige Spatlatenestiicke festgestellt 

(Abb. 18, 8—10).

Dehn, der aus kriegsbedingten Griinden die Kordeler Grabung offenbar nur 

gelegentlich besucht hat und spater nicht mehr zu einer Bearbeitung der von 

Badry ausgearbeiteten Grabungsunterlagen kam, fabte die Ergebnisse 1941 

folgendermaBen zusammen7: „Wieder fanden sich wie bei der Ringmauer von 

Preist die Reste einer geschichteten Steinmauer von 4 m Dicke. Sie war jedoch 

so schlecht erhalten, dab die senkrechten Pfosten in den Fronten und die sie 

verbindenden Queranker nur hier und da festzustellen waren. Beim inneren 

Aufbau der Mauer ergaben sich einige neue Beobachtungen. Abweichend von 

Preist war im unteren Mauerteil nur in den Fronten eine Steinverblendung 

aufgebaut; das Innere bestand aus Erde und Steinschutt." Dehn glaubte damals, 

in der Hauptmauer einen Pfostenschlitzbau vom Typ Preist sehen zu kbnnen. 

Inzwischen hat er mit seinen wiederholten Arbeiten uber die Mauertechnik des 

murus gallicus8 selbst die besten Voraussetzungen dafiir geschaffen, den Befund 

von Kordel so zu interpretieren, wie wir es abschliebend noch einmal zu- 

sammenfassen:

1. Periode: Brandspuren einer Flolzerdemauer, deren verkohlte Balken 

quer zum Hauptwall und etwas von diesem zuriickgesetzt den altesten Fund- 

horizont bezeichnen. Vielleicht wurden schon jetzt die beiden Graben angelegt. 

Eine Randbefestigung diirfte noch nicht bestanden haben. Die Zeitstellung ist 

vermutlich spathallstattisch (altere Hunsriick-Eifel-Kultur).

2. Periode: Kleiner Rest von der Aubenschale einer Pfostenschlitzmauer 

der jiingeren Hunsriick-Eifel-Kultur, die die Brandlage der alteren Holzerde- 

mauer unmittelbar iiberlagert. Diese Mauer wurde beim Bau der nachst- 

jiingeren Anlage vollstandig abgetragen, das Steinmaterial fur den Neubau 

verwendet. Die Hauptfundkonzentration liegt an der Innenseite des Nordwalles. 

Ich deute dies als ein Zeichen dafiir, dab der nordliche Vorwall in dieser Periode 

noch nicht existierte.

3. Periode: Eine dicht an den Innenrand des Hauptgrabens herangeriickte 

Trockenmauer in murus-gallicus-Technik von 4 m Breite ist ausreichend 

durch Spatlatenescherben datiert. Die grobte Fundanhaufung dieser Periode

7 Vgl. Anm. 3.

8 W. Dehn, Die gallischen oppida bei Casar. Saalburg Jahrbuch 10, 1951, 36. — 

ders., Einige Bemerkungen zum murus gallicus. Germania 38, 1960, 43 ft.
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wurde in einer Grube, 6 m hinter der Mauer, angetroffen. Zu dieser Phase gehbrt 

auch das Trockenfundament mit einer inneren Lehmfullung fur einen Recht- 

eckturm von etwa 4 X 4 m im GrundmaB. Tiefer in den Fels eingehauen wurde 

in diesem Bauabschnitt vermutlich der Hauptgraben. Der Vorgraben scheint 

seinen Zweck in den beiden davorliegenden Etappen erfiillt zu haben.

4. Periode: In den Versturzmassen der dritten Mauerphase bezeugen 

rbmische Scherben und vielleicht auch die Erneuerung beziehungsweise Ver- 

breiterung an der inneren Mauerseite eine Reaktivierung der Anlage in der 

Zeit um 100 n. Chr.

Abb. 17 Burgberg bei Kordel, Brandschicht der Holzerdemauer und Rest der 

Pfostenschlitzmauer

Uber die geschichtliche Bedeutung des Burgberges, vor allem wahrend der 

Spatlatenezeit Erbrterungen anzustellen, diirfte verfriiht sein. Es bleiben die 

Untersuchungen zweier weiterer vorrbmischer Befestigungen im unteren Kyll- 

tal, der Hochburg bei Kordel und eines neu entdeckten Abschnittwalls bei 

Ehrang abzuwarten (zur Lage vgl. Abb. 1). Im Hinblick auf die hier notwendig 

werdenden Uberlegungen soil abschliehend die Meinung eines Mannes wieder- 

gegeben werden, der sich fiber die strategische Funktion und verkehrsmahige 

Lage des Burgberges i-n vorgeschichtlicher Zeit schon um die Mitte des vorigen 

Jahrhunderts Gedanken gemacht hat. Philipp Schmitt9, der den Burgberg 1855 

aufsuchte und beschrieben hat, gab seinen Uberlegungen aus der Sicht der

Ph. Schmitt, Der Kreis Trier, 1855, Manuskript im Landesmuseum Trier.
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Abb. 18 Burgberg bei Kordel, keramische Funde. 1—3 Schmit 1, 4 Schnitt 2, 

5 Schnitt 4, 6—7 Schnitt 5, 8—11 Schnitt 6

Verkehrsverhaltnisse seiner Zeit folgendermaBen Ausdruck: „Diese Burg war 

ein wahrer Schlupfwinkel in abgelegener Gegend zwischen den hochsten und 

steilsten Bergen, nur von schluchtigen Talern umgeben, zwei Stunden von jeder 

Stra.Be entfernt. Man kann nicht sagen, was sie schiitzen sollte. In das Kylltal 

konnte sich kein Feind wagen.“

Wir hoffen, durch weitere Burgwalluntersuchungen und durch eine baldige, 

siedlungsarchaologische Analyse des burgenreichen, unteren Kylltales die von 

Schmitt aufgeworfene Frage der historischen Funktion des Burgberges und der 

anderen Befestigungsanlagen der Umgebung (vgl. Abb. 1) etwas aufhellen zu 

konnen.

Stra.Be

