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Steinkiste mit Seelenloch und eisenzeitlicher

Siedlungsplatz in Schankweiler, Krs. Bitburg

von 

Reinhard Schindler

Drei leidenschaftliche Altertumssammler aus Holsthum, die Herren J. Nohl, 

Weber und Gebers stieBen, durch senkrecht aus dem Waldboden hervorlugende 

Steinplatten angelockt, im Mai 1965 auf ein endsteinzeitliches Kistengrab. Durch 

Herrn Gebers erhielt der Leiter des Kreismuseums Bitburg, Herr Dr. Hainz, 

Kunde von dieser Entdeckung. Er lieB durch seine Tochter, Fraulein cand. 

prahist. Rudolfine Hainz, jetzt verehelichte Frau Schroter, Ermittlungen fiber 

die Fundstelle anstellen, ubernahm die Funde nach Bitburg und stellte sie im 

Herbst desselben Jahres dem Landesmuseum zur Verfiigung.

Gemeinsam mit den Geschwistern Hainz besuchte ich am 21. 10. 1965 zum 

erstenmal die Fundstelle und faBte zu einem geeigneten Zeitpunkt eine griind- 

liche Nachuntersuchung dieses wichtigen Grabdenkmals ins Auge. Wenn auch 

der Inhalt des Grabes vollstandig ausgeraumt war, so drangten sich doch einige 

Fragen auf, die einer Klarung bedurften.

Die Nachuntersuchung lieB ich in den Monaten August bis Oktober 1966 

durchfiihren. Die ortliche Leitung lag in den Handen von Herrn Koch, der auch 

die Anfertigung der Vermessungen und Zeichnungen vornahm. Die Freilegungs- 

arbeiten wurden von den eingangs genannten Entdeckern der Steinkiste be- 

sorgt. Im Zuge dieser MaBnahme wurde das Gelande rings um die Steinkiste, 

vornehmlich nach Norden und Osten hin in einer Gesamtflache von 13 zu 20 m 

freigelegt.

Die Steinkiste hat ein lichtes MaB von 2 : 1,2 m und ist in Anlehnung 

an einen groBen, rechteckigen Felsblock des anstehenden Grausandsteins aus drei 

hochkantgestellten Flatten gebaut (Abb. 1 und 7). Der Felsblock bildet etwa zwei 

Drittel der Westwand. Eine nicht ganz senkrecht stehende, in zwei Halften ge- 

spaltene Platte von 2,3 m Lange steht an der bstlichen Langswand, eine 0,8 m 

lange Platte an der Siidwand. Die 1,2 m lange, unvollstandig erhaltene Platte 

mit einem annahernd kreisrunden Loch von 0,7 m Durchmesser schlieBt die 

Kammer nach Norden ab (Abb. 4). Durch Schragstellung der beiden Steine an 

den Schmalseiten hat der langliche GrundriB der Steinkiste die Form eines 

Parallelogramms. Abb. 3 zeigt die genordete Orientierung des Grabes.

Die obere Halfte des Nordsteines mit dem Seelenloch ist offenbar schon in 

alter Zeit abgebrochen. Seine einstige Hohe wird der jetzt noch erhaltenen 

Hohe der ostlichen Wandplatte entsprochen haben (vgl. Abb. 4). Die Differenz 

betragt etwa 0,4 m. Vor der Freilegung ragte nur die Oberkante der ostlichen 

Langsplatte aus dem Waldboden hervor. Verfarbungsspuren an den Steinplatten 

(Abb. 4 und 7) lassen die Annahme zu, daB die Grabkiste zu einem friiheren, 

offenbar weit zuriickliegenden Zeitpunkt auf langere Dauer bis etwa zur Unter- 

kante des „Seelenloches“ freigelegen hat. Vielleicht ist bereits damals der Ober- 

teil des Lochsteines und moglicherweise auch eine weitere Platte, die einst die
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Abb. 1. Steinkiste mit Stele von Schankweiler Krs. Bitburg. Links: GrundriB und 

Langsschnitt der Grabkammer. — Rechts: Stele ca. 1:7

Lucke in der Westwand geschlossen hat, entfernt worden. Der dem Lochstein 

nach Norden vorgelagerte Felsbrocken ist gleichfalls eine spatere Zutat. Ur- 

spriinglich ist die Kammer mit Steinplatten abgedeckt und vermutlich von 

einem kleinen Steinhiigel bedeckt gewesen.

Rudolfine Hainz skizzierte nach den Angaben der Entdecker folgendes Erd- 

profil von der inneren Schichtung des Grabes (Abb. 1, links oben):

a) Grauer Sandboden, mit Laub und Waldhumus vermischt.

b) Eine Lage von unregelmahig verteilten Steinbrocken, die z. T. Brandspuren 

aufweisen, etwa in Hbhe der Oberkante des Seelenloches.
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c) Eine ca. 0,4 m starke Einfiillschicht gleichmaBigen, etwas dunkler gefarbten 

Sandbodens, die Scherben enthielt.

d) Eine Schicht plattiger, abgerollter Kalksteine in Form eines unregelmaBigen 

Pilasters.

e) Dicht unter den Steinen der Schicht d lagen im sandigen Boden dicht am 

West- und Ostrand der Kammer geringe Knochenreste, nahe beim nordlichen 

Lochstein Scherben eines verzierten Tonbechers und mitten in der Kammer 

in Querlage ein langer, menhirartiger Stein.

Wie der Profilzeichnung Abb. 1, links oben zu entnehmen ist, waren diese 

Schichten nicht horizontal, sondern von Nord nach Slid leicht geneigt.

Die Funde der Schicht e:

Ein hellbrauner, feinkornig gemagerter, steilwandiger Becher (aus meh- 

reren Scherben zusammengesetzt und erganzt) mit eingezogenem FuB und etwas 

verbreiterter Bodenplatte. Unterhalb der nur schwach angedeuteten Randkehle 

ist die Oberflache mit sechs Reihen horizontaler, quergekerbter Rillen (Stachel- 

drahtmuster) verziert, 4,5 : 9,8 : 7,2 : 6,5 cm (Abb. 5, 7). Eine Steinstele aus 

grauem Sandstein, oben verbreitert und dachformig gebildet, nach dem unteren 

Ende zu gleichmaBig schmaler werdend, 89 : 20,5 : 17,5 cm (Abb. 1, rechts). Reste 

von menschlichen Schadel- und Beinknochen (Inv. Schicht e: 66.49a und 50).

Die Funde der Schicht c:

Scherben einer braunen, feinsandig gemagerten Knickwandschale 

mit einer Reihe nach links gerichteter, paralleler Schragstriche dicht uber dem 

scharfkantigen Umbruch (Abb. 5, 9). Scherben von etwa drei bis vier weiteren 

TongefaBen, darunter eines mit betonter Bodenplatte, eines sehr kleinen rund- 

bodigen oder kugeligen Bechers, eines groBeren GefaBes mit Speiseresten an 

der inneren GefaBwand und eines sehr dick- und rauhwandigen Topfes (Inv. 

Nr. 65.49b).

Westlich der Steinkammer und daher nicht zum Grabinventar gehorig lag 

eine schlanke Pfeilspitze aus grau-weiB-geflecktem Feuerstein mit trapez- 

fbrmigem Querschnitt, 4,4 : 1,5 cm (Abb. 6, 2) und ein Feuersteinabschlag.

Die Steinkiste wird an ihrer Nordostecke, wie oben erwahnt, von einer schrag 

nach NNW ziehenden Trockenmauer iiberschnitten. Um die Untergrundver- 

haltnisse im Abschnitt unmittelbar nordlich der Grabkammer zu klaren, wurde 

dort die Trockenmauer bis auf das Niveau der vermuteten Mauerbasis abge- 

tragen. Hier zeigten sich, offensichtlich nicht zur friiheisenzeitlichen Trocken

mauer gehorend, der Rest eines Bodenpflasters mit Sandsteinen als Unterlage 

und einer zum groBten Teil bereits entfernten oberen Lage von Kalksteinen, 

die nur am Nordrand noch erhalten geblieben waren (Abb. 2). Zwei von den 

groBeren Steinen in diesem Abschnitt, die ganz sicher nicht zu der Trocken

mauer gehbren, standen hochkant, und zwar genau in Verlangerung der bst- 

lichen Steinkistenwand. An die Grabkammer scheint also, nordlich an den 

Seelenlochstein anschlieBend, ein Vorraum angebaut gewesen zu sein, wie er 

bei den allees couvertes iiblich ist. Beim Bau der Trockenmauer sind die Seiten-
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GRUNDRISS:

Abb. 2. Steinkiste von Schankweiler Krs. Bitburg. Grundrib und Querschnitt mit 

angebauter Trockenmauer und anschliebendem Podium. -— + Lage neolithischer 

Funde auberhalb der Grabkammer.

wande dieser Vorkammer und das dazugehbrige Bodenpflaster bis auf geringe 

Reste beseitigt worden.

Trotz eifrigsten Suchens gelang es nicht, den abgebrochenen Oberteil des 

Lochsteines ausfindig zu machen. Aber in der Trockenmauer wurden mehrere 

Plattensteine verschiedener Grofie (bis zu 1,3 m Lange) beobachtet, die ehedem 

zweifelsohne als Abdecksteine oder Wandplatten in die Grabkammer eingebaut 

waren und in zweiter Verwendung fur den Mauerbau herangeholt wurden.

Der hier vorliegende Befund eines von der eisenzeitlichen Mauer zerstbrten 

Anbaues des alteren Grabes wird durch folgende neolithische Objekte bestatigt, 

die sich auf dem Niveau der restlichen Bodensteine befanden: Eine weiden- 

blattfbrmige Pfeilspitze aus grauem Flint, 3,8 cm (Abb. 6, 3), der Nacken- 

teil eines spitz zulaufenden Steinbeiles aus grauem Quarzit, 8,4 cm (Abb. 

6, 1) und das hellbraune Randstiick eines Bechers mit grobkorniger Quarz- 

magerung (Abb. 5, 6). Mit einer Aufzahlung der im weiteren Umkreis der 

Grabkammer gefundenen Steinartefakte, die sich weitgehend im Bereich des 

eisenzeitlichen Hauspodiums befanden und dorthin offenbar bei den baulichen 

Veranderungen des Platzes vielleicht aus dem Grab verschleppt worden sind, 

beschlieben wir den steinzeitlichen Teil der Fundbeschreibung. Es sind dies: 

Eine gestielte K1 i n g e aus grauem Feuerstein mit rechtsseitiger Retusche,
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Abb. 3. Schankweiler Krs. Bitburg. Neolithische Steinkiste und eisenzeitliche Trocken- 

mauer mit Hauspodium. — + Neolithische Artefakte, • Scherbenfunde.
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5,8 cm (Abb, 6, 4), eine langliche Pfeilspitze aus dunkelgrauem Feuerstein 

mit abgebrochener Spitze, 5,4 cm (Abb. 6, 8), eine rhombische Pfeilspitze 

aus grauem Feuerstein, 4,3 cm (Abb. 6, 7), eine spitz zugearbeitete K 1 i n g e 

aus grauem Feuerstein mit rechtsseitiger Langskantenretusche, 7,8 cm (Abb. 

6, 10), eine gestielte Pfeilspitze aus graugelbem Feuerstein mit schmalem, 

unten abgebrochenem Dorn, 3,7 cm (Abb. 6, 6), ein breiter, flacher Abschlag 

aus braun geflecktem Quarzit, 9,3 cm (Abb. 6, 9), ein kleiner D o 1 c h aus 

dunkelgrauem Feuerstein, Spitze abgebrochen, erhaltene Lange 6,3 cm (Abb. 

6, 12), eine gestielte Pfeilspitze aus grauweiBem Feuerstein mit drei- 

eckigem Blatt und langgezogenem Dorn, 3 cm (Abb. 6, 5) und zwei Abschlage. 

Auch die im eisenzeitlichen Wohnpodium verstreuten zwei Randstiicke von 

Tonbechern mit grobkorniger Quarzmagerung (Abb. 5, 4 und 5) sind zum 

verschleppten Fundgut des neolithischen Grabes zu rechnen. Die Scherben 

eines dunkelbraunen, feinkornig gemagerten, kugeligen GefaBes mit Resten 

eines Wulstes am verengten Halsansatz stammen mbglicherweise von einer 

Kragenflasche. Sie lagen etwa 2 m von der nordbstlichen Ecke der Stein- 

kiste entfernt (Abb. 5, 8).

Die an der Ostseite des Steinkistengrabes schrag vorbeiziehende Steinreihe 

entpuppte sich nach ihrer Freilegung als eine sorgfaltig gesetzte, in ihrem stid- 

lichen Drittel aus drei ubereinandergefiigten Reihen bestehende, 13 m lange 

Trockenmauer, von der im Norden wegen des ansteigenden Gelandes 

nur mehr eine Steinlage erhalten war (Abb. 3 u. 8). Die Mauer hat also mit dem 

Grab nichts zu tun und wird durch eine Anzahl Scherbenfunde, die sich in Streu- 

lage uber eine Art Wohnboden von 12—13 m L. und etwa 5 m Br. verteilten, als 

Westwand einer friih eisenzeitlichen Hiitte ausgewiesen. Dieser 

Wohnboden mit geringem Gefalle nach Siiden und Osten benutzte streckenweise 

als Unterlage Teile derselben, anstehenden Felskuppe, die uns am Steinzeit- 

grab bereits begegnet war. Im iibrigen besteht die Flache aus leicht grau oder 

humos gefarbtem Sand, der mit einer Menge regellos verteilter, verschieden 

groBer Sandsteine bedeckt ist. Diese sind in kurzen Abschnitten an der Ost-, 

Slid- und Nordseite so konzentriert, daB man sie an diesen Stellen als Reste 

der untersten Lagen abgetragener Trockenmauerziige ansehen mbchte, die im 

Verband mit dem in Ganze erhaltenen westlichen Wandfundament das Geviert 

des ehemaligen Hiittengrundrisses abgeben wiirden. Der Gelandeanstieg nach 

Norden und der Abfall nach Siiden und Osten hat im Laufe der Zeit zu einer 

fast vblligen Abtragung dieser Mauerziige gefiihrt (vgl. Hbhenschichtenverlauf 

Abb. 3). Dieser Befund regte uns zu besonderer Sorgfalt bei der Auffindung 

von Pfostenlbchern an. Allein die Bemiihungen sollten nur zu einem Teilerfolg 

fiihren. Die auf der mittleren Langsachse des Grundrisses gelegene, rechteckige 

Bodenverfarbung von 0,6 m Seitenlange, die mit humoser Erde angefiillt war 

und einen Tonscherben enthielt, erschien zunachst als zu flach fiir die Ver- 

ankerung eines Holzstanders. Die Verfarbung stellte sich aber als eine Aus- 

sparung im felsigen Untergrund heraus (vgl. Planum und Profit Abb. 3 u. 2). Von 

unten her und an alien vier Seiten durch teils anstehendes Gestein abgesichert, 

kann hier sehr wohl ein starker Firsttrager gestanden haben. Fiir einen ent- 

sprechenden zweiten Stander in der Nordhalfte des Hiittenbodens ergaben sich 

keine so eindeutigen Anhaltspunkte. An groBen, flachen Felsbrocken, auf denen
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Abb. 5. Schankweiler Krs. Bitburg. Keramikfunde. 1—6 u. 8 gefunden in Streulage,

7 u. 9 aus der Grabkammer. 1:4
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Abb. 6. Schankweiler Krs. Bitburg. Steinwerkzeuge, gefunden auberhalb der Stein

kiste. 1:2
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man mit entsprechender Verkeilung einen Pfosten aufsetzen konnte, ist hier 

kein Mangel. Parallelbeispiele fur die Verwendung von Unterlegsteinen fur 

Hauspfosten oder deren Aufsetzen auf den anstehenden Felsboden sind in der 

Alburg bei Befort1 und bei einem fruheisenzeitlichen Hausgrundrib von Ingen

dorf, Kreis Bitburg2, bekannt. Die Hiitte von Schankweiler wird im iibrigen 

keine besondere Standfestigkeit und Lebensdauer gehabt haben. Das Fehlen 

einer ausgepragten Kulturschicht und die verhaltnismabig geringe Zahl von 

Topfscherben bestatigen diese Annahme.

Die Mehrzahl der Scherbenfunde haufte sich im Nordteil der Wohnflache. 

Mit einem Schragrandprofil (Abb. 5, 1), zwei Scherben mit Fingertupfmustern 

(Abb. 5, 2—3) und etwa 2 Dutzend grob- und rauhwandiger Scherben kann 

die Einweisung in die Friihphase der vorchristlichen Eisenzeit als gesichert 

gelten.

Das Ergebnis der Nachuntersuchung, die iibrigens ohne nennenswerten Er- 

folg auf eine hiigelartige Gelandekuppe nbrdlich unserer Fundstelle ausgedehnt 

wurde, hat erwiesen, dab die in der Endphase der Jiingeren Steinzeit her- 

gerichtete Steinkiste mit Hauptkammer, Vorraum und Zwischenstein mit See- 

lenloch in der friihen Eisenzeit starke Veranderungen erfuhr, als man unter 

Verwendung der plattenfbrmigen Grababdeckung und der Wandsteine des 

nbrdlichen Vorbaues unmittelbar neben dem Grab ein Haus mit einem Unter- 

bau aus Trockenmauern errichtete. Verlagerte Steinartefakte und Keramikreste 

lassen vermuten, dab Teile des Inhalts der Steinkiste wahrend der Umbauten in 

der Hallstattzeit ausgeraumt worden sind.

Die Entdeckung der Steinkiste von Schankweiler uberrascht uns in zwei- 

facher Hinsicht. Einmal ist es, so unglaubhaft das klingen mag, die erste stein- 

zeitliche Grabanlage, die der Forschung im Trierer Bezirk bekannt wird. Zum 

anderen ist das Auftreten des Grabtyps in dieser Region wert, mit Aufmerk- 

samkeit zur Kenntnis genommen zu werden. Doch versuchen wir zunachst, die 

keramischen Funde aus dem Grab naher zu definieren.

Unter den Scherben der Steinkiste lassen sich von mindestens fiinf Gefab- 

resten nur zwei festlegen: Der kleine Becher mit Stacheldrahtverzierung und 

die Knickwandschale mit Strichmustern uber dem scharfkantigen Umbruch. 

Ton- und Oberflachenbehandlung sowie der betonte Standboden des Bechers 

— und iibrigens eines weiteren Gefabes, von dem nur der Bodenansatz erhalten 

ist -—- zeigen Merkmale, die den grobtonigen Bechern der schweizerischen Hor- 

gener Gruppe und der Seine-Oise-Marne-Kultur zu eigen sind3. In gleichem 

Mabe begegnen uns diese Charakteristika bei manchen Becherformen der 

Schnurkeramik4. Das Stacheldrahtmuster auf dem Schankweiler Becher, eine 

Art quergekerbter Linien, gehbrt zum Dekor der endneolithischen Becher Nord- 

westdeutschlands, der Niederlande und Belgiens. Struve5 weist im Anschlub an 

ein Verzeichnis der Scherbenfunde und Becher dieser Verzierungsweise auf 

das Vorkommen von Stacheldrahtmustern auf einer in Steinkisten (mit Seelen- 

loch) Schwedens vorkommenden „Kummerkeramik“ hin, die ihrerseits wieder- 

um, zugleich in Verbindung mit der Grabform, an Beziehungen zur Seine-Oise- 

Marne-Kultur denken labt. Es sind dies jedoch Kombinationen, die man nur dann 

ernsthaft erbrtern kann, wenn sich Stacheldrahtverzierung auch in Frankreich 

nachweisen labt. Das Stacheldrahtmotiv fehlt in den hessisch-westfalischen und
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Abb. 7. Steinkiste von Schankweiler Krs. Bitburg nach der endgiiltigen Freilegung.

mitteldeutschen Steinkisten5a. Die Knickwandschale ist einer der Leit- 

typen der Michelsberger Kultur und des franzbsischen Chasseen6. Fur gewbhn- 

lich und vor allem wohl im Friihstadium der Entwicklung tritt sie dort rund- 

bodig auf, jedoch steht sie — wie in unserem Faile (Abb. 5, 9) — im westdeut- 

schen und belgischen sowie ostfranzdsischen Raum auch auf flachem Standbo- 

den. Eng verwandt ist unserem Schankweiler Stuck die schragstrichverzierte 

Schale aus der Steinkiste von Thaillau im Dep. Basse Pyrenees7. Zu den westeu- 

ropaischen Elementen im Scherbenmaterial von Schankweiler mufi schlieBlich 

noch das kleine Bruchstuck eines kleinen rundbodigen Bechers gezahlt werden. 

Demgegeniiber verraten die Bruchstiicke der Kragenflasche wohl mehr 

nordischen EinfluB (Abb. 5, 8). Wenn diese auch auBerhalb des Grabes lagen, so 

mbgen sie, wie der groBte Teil der verstreut liegenden Feuersteingerate, zum 

verschleppten Beigabengut der Steinkiste gehbren. In der SOM-Kultur sind 

Kragenflaschen nicht bezeugt. Sie gehbren hingegen zum Inventar der Graber 

und Siedlungen im Gebiet der hessischen Steinkisten8.

Nach dieser Ubersicht, die sich gewiB vervollstandigen lieBe, glauben wir in 

der Grabkeramik von Schankweiler vorwiegend westliche Elemente zu erken- 

nen, die sich mbglicherweise mit Anregungen aus dem nordischen oder schnur- 

keramischen Bereich vermischt haben.
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Zum Grabinventar der Schankweiler Steinkiste miissen wir auch die umge- 

fallene, urspriinglich an der mittleren Westwand der Kammer aufgestellte 

Steinstele rechnen. Sehen wir uns nach Vergleichsbeispielen um, so waren 

die zwei unterirdisch aufgestellten Grabstelen zu nennen, die vor der groBen 

verzierten Steinkiste von Halle-Heide standen9. Die 3 m lange Steinkiste wurde 

als Nachbestattung in einem Grabhiigel angetroffen. Sie war fundleer, erweist 

sich aber mit ihren verzierten Wandplatten als sicher schnurkeramisch. Weitere 

Beispiele „unsichtbarer“ Grabpfeiler in oder neben megalithischen Grabbauten 

Westeuropas, des Mittelmeergebietes und Afrikas fiihrt Kirchner an10. Unserem 

Beispiel entspricht wohl am ehesten der von Birkner zitierte Menhir in einer 

irischen Grabkammer von Bryn Celli Ddu. Der 8 FuB hohe Steinpfeiler war 

niedriger als die Hohe der Grabkammer. Vier als Miniaturmenhire bezeichnete 

Steinkegel fanden sich in der Kammer des Ganggrabes von La Hougue Bie auf 

Jersey. Stelenartige Steine standen in der Steinkammer von KI. Polzin Kr. 

Greifswald.

Die geographische Reichweite der angefuhrten Beispiele spricht fur eine 

allgemein verbreitete Grabsitte, die offenbar auch zeitlich nicht begrenzt ge- 

wesen ist.

Abb. 8. Schankweiler Krs. Bitburg. Steinkiste mit angesetzter eisenzeitlicher Trok- 

kenmauer.
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Wenden wir uns nun dem Grab ty pus zu. Die Steinkiste von Schankwei

ler liegt nach dem heutigen Forschungsstand ziemlich isoliert und in groBem Ab- 

stand von den beiden groBen Gruppen in Nordfrankreich und Mitteldeutschland, 

zu denen sich die ostpyrenaische, die zahlenmaBig unbedeutende schweizerische 

und eine wiederum etwas bedeutendere schwedische Gruppe gesellen. Schon 

diese merkwiirdige Art der inselartigen Verteilung laBt jeden Versuch, kultur- 

gruppenmaBige Zusammenhange zu konstruieren, scheitern. Wie bei so vielen 

Erscheinungen der megalithischen Grabkunst haben wir es mit Brauchen zu 

tun, die nicht an feste Kulturgruppen gebunden sind. Speziell bei den Stein- 

kisten wird man daran denken mussen, daB ihre Verbreitung mit Naturvor- 

kommen von leicht spaltbaren, plattigen Gesteinsarten zusammenfallt.

Die langgestreckten, rechteckigen Plattengraber — allees couvertes der 

Seine-Oise-Marne-Region — sind oft in den Hang eines natiirlichen Hiigels oder 

Abhanges eingetieft11. Die GrundmaBe der Graber sind sehr unterschiedlich. 

Sie schwanken in der Breite zwischen 1,5 und 2,8 m, in der Lange zwischen 5 

und 18 m. Die Durchschnittslange liegt bei 6—11 m. Extrem kurze Anlagen, bei 

denen im iibrigen der Lochstein und die Unterteilung des Grabraumes fehlen, 

sind bei Anvers-Saint-Georges, Janville (2,65 : 4 m) und La Roche-aux-Lopes er- 

wahnt. Die Hohe der Grabkammern ermoglichte mit 1,5—2,25 m, daB man sich 

bei Nachbestattungen darin bewegen konnte.

Ein charakteristisches Merkmal der Steinkisten im Seine-Oise-Marne-Gebiet 

ist die Unterteilung in einen kleinen Vorraum und die geraumige Beinkammer, 

die in Ausnahmefallen durch eine weitere Querwand noch zusatzlich unterteilt 

ist, wie in Conflans-Sainte-Honorine und Etang-la-Ville. Die Trennwand zwi

schen Beinkammer und Vorraum besteht gewohnlich aus einer senkrechten 

Platte, die mit einem kreisrunden, ovalen oder rechteckigen Loch von 0,4—0,7 m 

Dm. versehen ist. Zuweilen ist in diese Platte vom Boden her eine tiirahnliche 

Offnung geschlagen oder die Trennwand wird aus zwei kurzen Steinplatten 

gebildet, die in der Mitte einen Durchgang freilassen.

Die Orientierung der Graber ist sehr verschieden, da sich die Anlagen offen- 

bar nach der Gelandesituation richteten, —- wir erwahnten die Eingrabung der 

Kisten in Berghange — legte man sich in der Himmelsrichtung nicht fest.

Wie nicht anders zu erwarten, war ein GroBteil der Graber bei ihrer Regi- 

strierung ausgeraumt. Fur eine geniigende Anzahl liegen aber Fundangaben 

vor. Einzelbestattung ist ausgeschlossen. Im Grab von Royallien-les-Compiegnes 

zahlte man 15 Bestattungen, in Abbecourt wurden 33 Schadel, in Catenoy 36, 

in Saint-Etienne 70 Skelette und in Arronville Knochenteile oder Schadel von 

180 Individuen gezahlt.

Eine kleinere Gruppe von Kistengrabern mit nur einer Kammer und 

Lochstein und besonders hohen Steinplatten ist vom Rheinknie bekannt12. G. 

Kraft13 bringt die Anlagen mit der ostpyrenaischen Mengalithkultur in Verbin

dung, wahrend E. Vogt14, gestiitzt auf Ubereinstimmungen im Fundinventar der 

Horgener Kultur, starkere Beziehungen zu den Kistengrabern der Seine-Oise- 

Marne-Gruppe sehen mochte. Von dort werden bislang auch die uns regional 

am nachsten stehenden hessischen Steinkisten mit Seelenloch abgeleitet.
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Die westfalisch-hessischen Steinkisten, denen Knoll15 eine Studie gewidmet 

hat, unterscheiden sich nur geringfiigig in den Dimensionen von den sonst art- 

gleichen Anlagen der Seine-Oise-Marne-Kultur. Die Unterteilung in Vor- und 

Beinkammer, das gelegentliche Vorhandensein einer Trennwand mit Seelen- 

loch und die Vielzahl der Bestattungen, das alles haben beide Gruppen mitein- 

ander gemeinsam.

Die herangezogenen Vergleichsbeispiele decken sich trotz genereller Uber- 

einstimmungen nicht ganz mit dem Schema unseres Schankweiler Grabes. Ver- 

suchen wir daher, in nachster Nachbarschaft zu finden, was die Feme nicht zu 

bieten vermochte. Der allgemein orientierenden Fachliteratur kaum bekannt, 

gibt es in Lothringen einige wenige Graber, die uns wichtige Aufschliisse ver- 

mitteln.

Der Grabhiigel von La Garenne bei Liverdun, Dep. Meurthe et Moselle, ent- 

hielt mit uber 30 Bestattungen aus der Bronze-, Hallstatt- und Friihlatenezeit 

als alteste Anlage eine allee couverte kleinsten Ausmabes, die man richtiger als 

Steinkiste ansprechen wiirde. Sie war 1,1 m lang und 0,8 m breit, aber in diesen 

Maben offenbar bereits etwas reduziert; denn bei den spateren Nachbestattun- 

gen hatte man sich des Plattenmaterials zu bedienen gewubt. Zu den nachtrag- 

lichen Veranderungen gehort wohl auch, dab der urspriinglich als Wandplatte 

eingebaute Stein mit Seelenloch nun die Abdeckung der Kiste bildete. Das Grab 

war N — S orientiert und wegen seiner Grobe vermutlich nur fur eine Einzel- 

bestattung bestimmt16.

Weit aufschlubreicher sind die Feststellungen Beaupre’s von 1905 in einem 

ovalen Hugel von 18 bis 22 m Dm. und 1,4 m H. im Wald von Bois-l’Abbe17. 

Der Hugel enthielt nicht weniger als eine „allee couverte“, fiinf Steinkisten und 

sieben Erdgraber unter langlich-ovalen Steinpflastern (Abb. 9).

Das Galeriegrab A mit kleinem, rechteckigem Anbau, gebildet aus 

Kalksteinplatten, enthielt in seinem 10,5 m langen und 0,9 m breiten Grabraum 

Reste von mehreren Bestattungen, deren Knochenteile und zerbrochene Beige- 

fabe in Streulage vornehmlich im Westteil der Anlage angetroffen wurden.

Innerhalb des Hiigels lagen parallel zu Grab A die Steinkisten E und 

F (2,5 und 2 m lang) in kurzen Abstanden hintereinander und ebenfalls parallel 

zu A, aber von den ebengenannten Kisten um etwa 0,75 m nach Norden versetzt 

die Steinkiste G(2m 1g.) mit einem anschliebenden Steinpflaster, und da- 

rin in ziemlich randlicher Lage eine hochkant stehende Kalksteinplatte. Beaupre 

ist geneigt, in dieser Platte den westlichen Schlubstein eines urspriinglich viel- 

leicht geplanten, aber nicht ausgefiihrten, zweiten Galeriegrabes zu sehen, das 

dem Grab A entsprochen hatte. Zur Ausfiihrung gelangten statt dessen drei 

kurze Einzelkisten. Knochenreste, nicht naher beschriebene Scherbenfunde und 

Silexgerate weisen die darin beigesetzten Bestattungen als neolithisch aus. Eine 

grobe Steinplatte in der Stidwand von Grab G war kunstlich durchlocht (Dm. 

17 cm). Das Loch war von auben mit einem Verschlubstein versetzt. Nirgends 

wird sich der Ubergang vom langgestreckten Massengrab (allee couverte) zur 

kleinen Steinkiste mit Einzel- und Doppelgrab deutlicher verfolgen lassen als 

in dem Hugel von Bois-l’Abbe. Hielten die Kisten G, E und F noch die Him- 

melsrichtung des langgestreckten Galeriegrabes A ein, so vollziehen die Stein-
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Abb. 9. Grabhiigel mit neolithischen Steinkisten von Bois-l’Abbe, nach Beaupre, in: 

Mem. Soc. d’Arch, lorraine LV, 1903, Plan 2.

kisten J und N sowie samtliche Erdgraber mit daruberliegendem Steinpflaster 

eine Schwenkung um 90 Grad und betonen damit die Abkehr von der anderen 

Sitte, und wo in diesen Grabern genauere Fundbeobachtungen moglich waren, 

wie z. B. in Grab B, handelte es sich um Einzelbestattung in Hockerlage.

In Bois-l’Abbe liegt, 300 m von dem soeben besprochenen Hugel eine 

zweite, kleinere Gruppe. In einem 22 m langen, 3—4 m breiten Steinhaufen 

zeigt eine Reihe senkrechtstehender Flatten im Verein mit mehreren daneben 

liegenden Bestattungsresten (Knochen, Scherben, Pfeilspitzen) die Standspuren 

eines zerstbrten, langgestreckten Galeriegrabes an. Am Westrand des Stein- 

pflasters stieb Beaupre18 auf zwei Steinkisten, von denen die kleinere (Grab B) in 

der Achse des Steinpflasters liegt, wahrend die grbbere um 90 Grad in ihrer 

Orientierung gedreht ist (Abb. 10). Grab A mibt 3,5 : 1 m, ist durch zwei aufrecht
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stehende Steine, die in der Mitte eine Offnung freilassen, in einen kleineren 

Vorraum und eine grbBere Grabkammer geteilt und enthielt zwei Skelette 

(Kopf im Norden, Hande und Knie unter dem Kinn), dazu Scherben von groBen 

Tonvasen. Im ostlichen Hauptraum des Grabes B, dessen Vorraum zu einem 

Rudiment zusammengeschrumpft ist, war ein Toter in Hockerlage beigesetzt.

Aus alledem laBt sich folgern, daB die Steinkiste von Schankweiler mit den 

lothringischen Beispielen eine zur Einzelbestattung tendierende Entwicklungs- 

stufe der allees couvertes im Osten der Seine-Oise-Marne-Region darstellt. Ob 

diese Fazies, wie es scheint, eine zeitlich jiingere Erscheinung oder eine regio

nale Variante am Ostrand des franzbsischen Zentralgebietes ist, das werden 

kiinftige Untersuchungen ergeben mussen.

Der Grabfund von Schankweiler iiberbruckt den grofien fundfreien Zwischen- 

raum, der nach dem gegenwartigen Stand der Fundermittlung zwischen der 

hessisch-westfalisch-mitteldeutschen Gruppe und der franzdsisch-belgischen 

Provinz der Galeriegraber klafft. Ob er ein Bindeglied zwischen beiden Kultur-

Abb. 10. Steinkisten von Bois-l’Abbe, nach Beaupre, in: Mem. Soc. d Arch, loriaine 

LV, 1903, Plan 3.
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provinzen darstellt, das freilich bleibt eine offene Frage, wie sich sogleich zei- 

gen wird.

Zwei neuere Arbeiten versetzen uns in die Lage, die beiden genannten Kul- 

turregionen einer vergleichenden Analyse zu unterziehen. In seiner Neubear- 

beitung der Seine-Oise-Marne-Kultur im Pariser Becken faBt Bailloud19 den 

Forschungsstand wie folgt zusammen. Zu den Charakteristika der SOM-Kultur 

im franzdsischen Zentralgebiet gehbren: Galerie- und Grottengraber mit Vor- 

und Beinkammer sowie mit Lochstein, Kollektivbestattung, einfache Tonbecher, 

Pressigny-Dolche, Klingen mit Randretusche, gestielte Sagemesser, rhombische, 

gestielte und querschneidige Pfeilspitzen, Axte in Geweihfassung, durchlochte, 

beilformige Anhanger und anderer Amulettschmuck. Die in den allees couvertes 

und Grottengrabern gefundene K e r a m i k ist von auBerordentlicher Einheit- 

lichkeit und Primitivitat. Hauptform ist der „pot de fleur“ mit betonter Stand

flache, zu 90 °/o unverziert oder mit einfachen Einstichmustern am Rand und an 

der Schulter versehen, schlecht gebrannt, von rbtlicher Oberflache und mit 

starker Kalk- oder Quarzmagerung. Diese als „entartet“ angesprochene und 

wenig differenzierte Keramik wird hergeleitet aus der Michelsberger-Kultur des 

Oberrheins. Die wenigen stratigrafischen Beobachtungen in Siedlungen und Gra- 

bern bieten nur geringe Anhaltspunkte fur die Datierung. Auf jeden Fall liegt 

das SOM-Mobiliar nach dem Chasseen. Die Erscheinungen beider Horizonte 

schlieBen sich gegenseitig aus: hier Einzelgraber und rundbodige GefaBe, dort 

Kollektivbestattung und Standbodenkeramik. Die Steingeratetechnik wird auf 

einheimische Tradition mit sudbstlichen und westlichen Einfliissen zuriickge- 

fiihrt20. In der Sicht von Bailloud gibt sich die SOM-Kultur als eine plotzliche 

Modifikation einer vom Oberrhein kommenden Bevblkerung, die sich uber das 

im Pariser Becken ansassige Chasseen-Substrat legt. Sie entwickelt eine langere 

Lebensdauer als die schweizerische Horgener Schwesterkultur und bereichert 

ihr kulturelles Repertoire durch Handelsbeziehungen. Mit dem Pressignyimport 

dringen religiose Einflusse und Bestattungsformen aus dem Westen ein. Schnur- 

keramik und Glockenbecher vermehren den zivilisatorischen Bestand. Chrono- 

logisch werden die Jahrhunderte zwischen 2300 und 1600 in Anspruch 

genommen.

Im Gegensatz zu der relativ spaten Datierung der SOM-Kultur durch Bail

loud, die im ubrigen den zeitlichen Ansatzen von Childe, Sandars21, Vogt und 

anderen entspricht, fordert W. Schrickel22 eine friihere Datierung in die Stufe C 

des Neolithismus. Zu dieser Forderung, die ubrigens einer griindlichen Nach- 

priifung bedurfte, wurde sie offenbar veranlaBt durch das Ergebnis ihrer eige- 

nen chronologischen Untersuchungen uber die hessisch-westfalischen Galerie- 

graber, deren Kollektivinventare nach dem von ihr vorgelegten Material einen 

Zeitraum zwischen dem spaten Fruhneolithikum (Stufe B/C) bis zum Spat- 

neolithikum umfassen. Schwerpunkte der Belegung linden sich iiberwiegend in 

der Stufe III des Mittelneolithikum. Der Beginn der hessischen und westfalischen 

Galeriegraber fallt also noch in die Zeit von Rbssen und Michelsberg, dann aber 

vor allem in die Periode der norddeutschen Tiefstichkultur, der Bernburger-, 

Kugelamphoren- und Einzelgrabkultur. Als Erbauer der hessisch-westfalisch- 

mitteldeutschen Gruppe kommen nach Schrickel die nordwestdeutschen Tief- 

stichleute in Betracht. Die Trager der ubrigen im Grabinventar vorkommenden
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Kulturen gelten als Zweit- oder Nachbestattende. Es werden drei zeitliche 

Gruppen mit folgenden kulturellen Elementen unterschieden:

Gruppe 1 (Frtihstufe)

Gruppe 2 (Hauptstufe)

Gruppe 3 (Spatstufe)

mit Trichterbecher-, Michelsberger- 

und Chasseen-Elementen

Funde bodenbestandigen Geprages 

westdeutsche Becher und Riesenbecher 

Kugelamphoren

Bernburgerformen

In der Endphase der jiingsten Gruppe treten Einfliisse der spaten Einzel- 

grabkultur, in seltenen Fallen auch solche der Dolchzeit auf. Entgegen der 

ublichen Herleitung der hessisch-westfalischen Galeriegraber von den gleichar- 

tigen Erscheinungen im Pariser Becken oder von den westeuropaischen Mega- 

lithgraberkulturen verficht Schrickel mit Sprockhoff den Standpunkt einer 

autochthonen Entwicklung dieser Gruppe23.

Nur die Grabform verbindet also, wenn wir das Fazit aus diesen Vergleichen 

ziehen, die bstliche und westliche Gruppe der Galeriegraber miteinander. In der 

Keramik aber konstatieren wir Gegensatze, wie sie grbBer gar nicht sein kbnnen 

zwischen Kulturprovinzen, die man gern miteinander in Beziehung setzen 

wiirde. Man vergleiche nur die entsprechenden Formzusammenstellungen bei 

Bailloud24 und bei R. Gensen25, dessen Ubersicht neuer, oberflachlich gesam- 

melter Siedlungsfunde der hessischen Steinkistenleute in willkommener Er- 

ganzung zur Materialzusammenstellung der Grabfunde durch Schrickel eine 

frappierende Ubereinstimmung zwischen dem hessischen Siedlungs- und Graber- 

material der Steinkistenbevblkerung dokumentiert. Diese Bevblkerung vereinigt 

die Elemente verschiedenster Kulturen miteinander und ihre Grabform ist of- 

fenbar nur als Ideeniibertragung, nicht aber als unmittelbarer KultureinfluB der 

SOM-Kultur zu werten.

Mit anderen Worten noch einmal prazisiert: was die beiden Gruppen in der 

Grabform und Bestattungssitte verbindet, das trennt sie im Inventar. Hier eine 

kaum zu uberbietende Einheitlichkeit (SOM), dort ein Konglomerat der ver- 

schiedensten, fiber einen auffallend langen Zeitraum reichenden Strbmungen 

aus dem mittel-, nord- und nordwestdeutschen Raum (Hessen-Westfalen).

Das zeitliche Verhaltnis beider Gruppen zueinander wird unterschiedlich 

beurteilt, und man muB hinzufiigen, daB auch an diesem Beispiel erschreckend 

klar zutage tritt, wie weit wir von einer auch nur annahernd richtigen Wertung 

neolithischer Erscheinungen selbst in iiberschaubaren Bereichen noch entfernt 

sind.

Was aber ergibt sich aus alledem fur die kulturgeschichtliche Einordnung 

des Schankweiler Neufundes? Ihrer geringen GrbBe wegen ist die Steinkiste 

zur Kollektivbestattung nicht geeignet. Sie nimmt daher mit den wenigen, bis- 

her bekannten lothringischen Grabern zwischen den franzbsischen allees cou- 

vertes und den hessischen Galeriegrabern eine Zwischenstellung ein26. Ihre 

Funktion als Einzelgrab schlieBt Nachbestattungen nicht aus, wie man dem 

Fundmaterial entnehmen kann. Ist auch der Befund nicht ganz eindeutig, so



Steinkiste mit Seelenloch 59

spricht doch vieles dafiir, daB man die durch Verlagerung verstreuten Einzel- 

teile des Grabgutes kulturgruppenmaBig als Einheit auffassen darf, deren 

starkste Beziehung zur ostlichen, hessischen Gruppe tendiert. Ratselhaft bleibt, 

auf welche Weise der doch offenbar jungste Fund des Bechers mit Stachel- 

drahtmuster in die unterste Grablage hineingelangt ist, wahrend die doch 

offenbar alteren Reste der Knickwandschale hoher gebettet sind. Man muB 

diese Ungereimtheiten auf das Konto der Veranderungen setzen, die der Platz 

in der alteren Eisenzeit erfahren hat27.

Als Steinhausen den Abschnitt uber die Jiingere Steinzeit in seiner Sied- 

lungskunde des Trierer Landes niederschrieb, fehlte es nach seinen eigenen 

Worten noch vollstandig an sicherer, neolithischer Keramik28. In einer wahrend 

der Setzarbeiten nachtraglich eingefiigten Anmerkung erwahnt er fur 1933 die 

ersten bandkeramischen Siedlungsfunde in Trier-St. Matthias. 30 Jahre spater 

zahlt Dehn29 bereits eine diinne Kette von bandkeramischen Funden auf, die 

sich vom Rheintal aus das Moseltal aufwarts bis nach Luxemburg verfolgen 

lassen. Es sind neben dem schon erwahnten Trier die erfolgreich ausgegrabene 

Talterrassensiedlung von Bernkastel-Kues30 und die Gelegenheitsfunde von 

Oberbillig; eine Anzahl weiterer, teils neuentdeckter bandkeramischer Sied- 

lungen in Luxemburg sei hier nur am Rande erwahnt31. Die Fortschritte in der 

Erfassung friihneolithischer Siedlungen im Moseltal, die wahrend der letzten 

30 Jahre erzielt wurden, berechtigen zu entsprechenden Hoffnungen auch fur 

eine allmahliche Steigerung unserer Kenntnisse fiber die spatneolithischen 

Kulturgruppen in diesem Bereich32. Manche Anzeichen sprechen dafiir, daB mit 

Schankweiler ein guter Anfang gemacht ist; denn schon allein die Lage des 

Fundplatzes am Siidrand einer dem Ferschweiler Plateau vergleichbaren, san- 

digen Hochflache ist vielversprechend. Dieses Gebiet gehort zu einer Landschaft, 

die durch ihren Reichtum an Steinbeilen die Forschung schon wiederholt be- 

schaftigt hat33. Habelt34 hat in seiner Arbeit mehr als 5000 Steinbeile aus dem 

Gebiet beiderseits der deutsch-luxemburgischen Grenze zum Gegenstand ein- 

gehender Untersuchungen gemacht. Die Zahl hat sich inzwischen vermehrt, 

und ihre Massierung in einigen Gemarkungen — es gibt einzelne Fundplatze 

mit mehr als 100 oberflachlich aufgelesenen Steinbeilen •—■ gibt Probleme auf, 

die es zu losen gilt. In einer so intensiv besiedelten Landschaft muB es mehr 

Graber gegeben haben als dieses eine, neuentdeckte vom Hartberg bei Schank

weiler.
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