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Neue Funde der Urnenfelderkultur 

im Bitburger Land

von

Siegfried Gollub

Seit der letzten zusammenfassenden Bearbeitung der Urnenfelderkultur im 

Trierer Land durch W. Dehn und W. Kimmig1 hat sich das Fundmaterial 

wesentlich vermehrt. Unter den in den letzten Jahren bekannt gewordenen 

Neufunden befinden sich auBerdem einige Keramik- und Metalltypen, die 

bisher nicht vertreten sind. Sie stammen in der Hauptsache aus Siedlungen 

und Grabern, die allerdings zumeist durch Rettungsgrabungen zutage kamen2. 

Aber auch so verdienen sie eine nahere Behandlung, da sie das Bild der urnen- 

felderzeitlichen Besiedlung erheblich erganzen.

1. Niederweis, Kreis Bitburg

(Mtbl. 6104, Bollendorf: r 33120, h 25600—700).

AnlaBlich der Verlegung der BundesstraBe 257 im Bereich Niederweis auf 

das Westufer der Nims (heute EuropastraBe 42) und des damit verbundenen 

Ausbaues der StraBe nach Prumzurlay mit Briickenuberfiihrung fiber die 

EuropastraBe waren 1964 bei den Ausschachtungsarbeiten fur das westliche 

Briickenlager zahlreiche vorgeschichtliche und romische Funde gemacht worden3. 

Trotz des beschleunigten Ausbaues der StraBen konnten noch an zwei Stellen 

(Abb. 1) groBere Flachen untersucht werden, wobei die sehr starken Deck- 

schichten mit Hilfe von Planierraupen der dort tatigen Baufirma abgetragen 

wurden4. Die Untersuchungen ergaben Siedlungsspuren, vor allem der Urnen

felderkultur. Die Fundstelle liegt auf einer Alluvialterrasse der Nims (ober- 

halb 200 m NN) etwa 150 m vom heutigen FluBbett entfernt, auf Flur 1, 

Parzelle 33 „Beim alten Born“ und „Im Bicklich Feld“. Dieses Gelande war 

schon friiher durch zahlreiche romische Siedlungsreste bekannt geworden5, 

die auch jetzt wieder durch den StraBenbau angeschnitten wurden.

1 W. Dehn, Ein Grabhiigelfeld bei Wintersdorf a. d. Sauer, Trierer Zeitschr. 11, 

1936, Iff.; ders. Trierer Zeitschr. 9, 1934, 57 ff.; ders. Trier und das Trierer Land vor 

dem Erscheinen der Romer, Geschichte des Trierer Landes I, 1964, 54 ff.; ders. Zur 

Entwicklung der Urnenfelderkultur im Trierer Bezirk, Tagungsber. d. Dtsch. Gesell

schaft f. Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Speyer 1934, 80 ff.; W. Kimmig, 

Beitrage zur alteren Urnenfelderzeit im Trierer Land, Trierer Zeitschr. 13, 1938, 157 ff.

2 Vgl. die Jahresberichte in Trierer Zeitschr. 13, 1938, 223; 14, 1939, 203 f.; 15, 1940, 

43; 16/17, 1941/42, 201 f.; 18, 1949, 273 f.; 24/26, 1956/58, 346 ff.; 27, 1964, 223 ff.; 30, 1967, 

235 f. Nachrichtenbl. f. Dtsch. Vorz. 13, 1937, 139 f.; 14, 1938, 231 ff.; G. Behrens, Birken- 

felder Bodenfunde, Beih. z. Trierer Zeitschr. 1950, 6 f.

3 Mitteilungen durch Dr. Hainz, Bitburg.

4 Der Fa. P. Kickert muB hier fur ihr Entgegenkommen sehr gedankt werden; 

die Untersuchung wurde durch Frau R. Hainz-Schrbter durchgefiihrt.

5 J. Steinhausen, Ortskunde Trier-Mettendorf (Bonn 1932) 226 f.
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Schnitt III lag im Bereich der StraBe nach Prumzurlay. Zwischen einem 

romischen Kanal (Richtung NW-SO) und einer in gleicher Richtung verlaufen- 

den Mauer konnten eine Pfostenverfarbung und zwei groBere Gruben mit 

vorgeschichtlichem Scherbenmaterial erfaBt werden. Sie lagen etwa 60 cm 

unter dem romischen Niveau. Die beiden Gruben enthielten folgende Funde:

Grube A: Scherben einer Schiissel mit eingebogenem, verdiinntem Rand, 

graubraun, innen schwarzer Uberzug (Abb. 4,7); Rest eines glatten Schrag- 

randtopfes, dunkelbraun (Abb. 4,6); Halfte eines Webgewichts, braunroter 

sandiger Ton (Abb. 4,7 a); zahlreiche Stiicke groBer VorratsgefaBe, z. T. ge- 

glattet (Inv. 64,109).

Grube B: Reste zweier breiter Schulterbecher (Abb. 4,5) mit abgekanteten 

Schragrandern, graubraun; Rand einer konischen Schiissel (Abb. 4,4), abgekantet
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Abb. 2 Niederweis, Planum und Profile Schnitt I und II



10 Siegfried Gollub

und gekehlt, auf der Innenwandung umlaufende Rillen, grauschwarz; Rand 

einer ahnlichen Schale, braungrau (Abb. 4,2); Stuck eines glatten Schragrand- 

topfes (Abb. 4,3) mit Riefen auf der Schulter, braun; Rest eines groben Vor- 

ratstopfes (Abb. 4,1), auf Rand und Kehle Fingertupfen, graugelber verziegelter 

Ton; Reste mehrerer grober und dickwandiger Topfe mit roten Uberziigen. 

Ferner fanden sich im Grubeninhalt Teile einer Wand- oder Pfostenver- 

kleidung (?) aus grob gemagertem hellbraunem Ton, Schauseite auf einer 

Seite mit breitem Rand, in der Mitte breite Riefe mit begleitenden Tupfen- 

reihen (Abb. 10,28). Im Querschnitt ist das Stuck fast dreieckig, innen schwach 

konkav und teilweise hohl. Die eine riickseitige Flache ist flach eingewdlbt und 

glatt verstrichen. Auch der erhaltene Rand mit restlichem Ansatz ist geglattet. 

Die Schauseite weist auBerdem Spuren eines weiBen Kalkanstrichs auf. Die 

Verzierung ist von verschiedenen urnenfelderzeitlichen Feuerbbcken bekannt0. 

Eine Deutung des Stucks als Feuerbock ist nicht mbglich. In horizontaler Lage 

konnte man es am ehesten noch als Rand eines groBen Beckens oder Topfes 

ansehen, zumal dem eine leicht konkave Biegung entspricht (Inv. 64,110).

Schnitt I, II. Das Gelande liegt etwa 1,60 m tiefer als Schnitt III. Die beiden 

Flachen, etwa 8X4,5 m und 10X6,0 m groB (Abb. 2), ergaben in etwa 1,4 m 

Tiefe unter der heutigen Oberflache zahlreiche Gruben und Pfostenverfarbungen, 

die sich aber wegen des zu geringen Gelandeausschnitts zu keinen Hausgrund- 

rissen erganzen lassen. Im Schnitt wurde auBerdem ein 3,5 m breiter aus 

nordwestlicher Richtung herfiihrender Graben aufgedeckt. Zur heutigen StraBe 

hin bog er leicht nach O ab (Richtung Nims). Er war noch 0,7 m tief und im 

Profil dreieckig bis muldenfbrmig (Abb. 2).

In den W-O-Profilen der Schnitte (Abb. 3) ergaben sich wiederum wie in 

Schnitt III zwei getrennte Horizonte, deren oberer romisches Material fiihrt. 

Beide Schichten fallen nach Ost in Richtung Nims ab. Es muB also zumindest fur 

die vorgeschichtliche Zeit eine terrassenformige Bebauung angenommen wer- 

den. Die in den Profilen angeschnittenen Schichten und zwischengelagerten 

Boden (braune lehmige Sande) sind allerdings durch vom Hang her kommende 

Abschwemmungen groBtenteils umgelagert. Selbst die obere Lage des vor- 

geschichtlichen Horizonts ist stark gestort. Es fanden sich bis in diese Tiefe 

noch vereinzelt romische Keramik- und Ziegelstiicke.

In den Planen beider Schnitte konnten auBerdem noch Uberschneidungen 

festgestellt werden, die auf mehrere Besiedlungsphasen hindeuten, die aber 

durch das angetroffene Fundmaterial nur grob zu belegen sind.

Die meisten Gruben und einige der Pfostengruben enthielten keine bestimm- 

bare Keramik, lediglich Stiicke von Vorratstopfen, Schiisseln, Lehmbewurf und 

Holzkohle, die groBen Gruben auBerdem zahlreiche Tierknochen, z. T. mit 

Bearbeitungsspuren. Zu einer zeitlichen Bestimmung ist allein das Material, 

das sich iiberwiegend im Graben fand, und aus folgenden Gruben verwertbar:

Grube 6: Rest einer dickwandigen Schiissel mit schwach eingebogenem 

Rand (Abb. 4,8), gelbgrau bis hellbraun, wenig geglattet, schwarzer Kern; 

Rand einer steilwandigen Schiissel, schwarz (Abb. 4,9); Rand einer glatten

6 Vgl. z. B. F. R. Herrmann, Die Funde der Urnenfelderkultur in Mittel- und 

Siidhessen, Rom.-Germ. Forschungen 27 (1966) Taf. 51.
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Abb. 3 Niederweis, Profile in Schnitt II

schwarzen Schiissel, nach innen abgeschragt (Abb. 4,10); zahlreiche Stiicke 

groBer Tbpfe, gerauht und geglattet; Lehmbewurf; Holzkohle; Tierknochen 

(Inv. 64,75); der zuerst genannte Schiisselrest stammt aus der oberen Gruben- 

schicht, Zugehdrigkeit unsicher.

Grube 3: Rest einer konischen Schiissel (Abb. 4,13), auBen graubraun und 

gerauht, Rand abgeschragt; Schalenrest mit eingebogenem Rand, braun (Abb. 

4,11); Rest einer schwarzen Schale, eingebogener Rand, auf der Wandung ein- 

gedriickte groBe Dellen (Abb. 4,12); auBerdem Reste grofier Tbpfe; Schleifstein; 

Tierknochen (Inv. 64,76).

Pfosten 14: Schalenrest, eingebogener diinner Rand (Abb. 4,16), schwarz, 

glatt (Inv. 64,79).

Grube 16: Wandungsscherben von Tbpfen mit Kammstrichrauhung, vgl. 

W. Dehn, Katalog Kreuznach, Abb. 39,9 (Inv. 64,65).

Grube 18: Schalenrest mit hochgebogenem Rand (Abb. 4,15), braunrot, glatt; 

Schalenrest mit eingebogenem breitem Rand (Abb. 4,14), schwarz, glatt; braun- 

rote Topfscherben mit tiefen Fingernageleindriicken (Inv. 64,64).

Pfosten 29: Eingebogener diinner Rand einer schwarzen Schale wie Grube 18 

(Inv. 64,89).

Grube 24: Schalenrest mit diinnem abgeflachtem Rand (Abb. 4,19), grau- 

schwarz; Rand einer konischen Schiissel (Abb. 4,20), abgeschragt; Wandungs- 

stiick eines dickwandigen GefaBes (Abb. 4,17) mit umlaufendem Band von fiinf 

Riefen, schwarz; Rest eines doppelkonischen Topfes, braunrot, unten gerauht 

(Abb. 4,18), am Halsansatz schrag gekerbte Leiste (Inv. 64,93).

Grube 47: Topfrest, graubraun, mit Schragrand (Abb. 4,25); Rest eines groBe- 

ren Kegelhalstopfes mit abgeschragtem Rand (Abb. 4,22); grobe konische 

Schiissel mit hochgebogenem, verdicktem Rand, Wandung getupft (Abb. 4,21); 

Rest einer diinnwandigen Schale (Abb. 4,23) mit eingebogenem scharfem Rand; 

Rand einer ahnlichen Schale (Abb. 4,23 a), dickwandig, graubraun, verziegelt; 

Trichterrand (Abb. 4,24) eines grauschwarzen Topfes (Inv. 64,87).
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Graben: Das umfangreichste Keramikmaterial ergab die Grabenfiillung, 

besonders der obere Teil. Eine Schichtung war aber in den Profilschnitten nicht 

zu erkennen. Auch hier fanden sich romische Keramikstiicke, die offenbar durch 

Abschwemmungen oder durch die maschinelle Abtragung der Deckbbden ver- 

lagert worden waren. Urnenfelderzeitlich sind: grober Trichterrandtopf (Abb. 

5,6), grau-ziegelrot; Rest eines bauchigen Topfes mit Zylinderhals (Abb. 5,3), 

schwarzbraun, glatt, auf der Schulter Riefe mit doppelten Rillenbandern; Topf- 

rest mit Zylinderhals und abgeschragter Randlippe (Abb. 5,17), rotbraun; kleiner 

Topf mit Schragrand (Abb. 5,25), auBen gerauht, auf dem Rand Kerben; Rest 

eines ahnlichen Topfes, Randlippe schrag gekerbt (Abb. 5,19), braungrau, ver- 

ziegelt; Rest eines ahnlichen Topfes mit Ansatz des Schragrandes (Abb. 5,16), auf 

der Schulter tief eingeschnittenes Zickzackmuster; Steilrand eines Rauhtopfes mit 

Fingertupfen (Abb. 5,10); Scherben von zwei kleineren roten Topfen mit Schrag

rand (Abb. 5,9); Reste von drei bauchigen Bechem mit Schragrandern (Abb. 5,1. 

18,22); Reste mehrerer Tbpfe mit profilierten Schragrandern (Abb. 5, 13—14); 

Schragrand einer konischen Schale (Abb. 5,11); Reste konischer Schalen mit abge- 

schragten Randern (Abb. 5,15), im Innern halbkreisfbrmige Riefenverzierung; 

Rest einer Knickwandschale mit innen abgeschragtem und abgesetztem Rand 

(Abb. 5,12); konische Schiissel mit dunnem Rand (Abb. 5,8); Schalenrest mit 

eingebogenem Rand (Abb. 5,2); Teil einer bauchigen Tasse mit bandformigem 

Henkel (Abb. 5,20); Rest einer Tasse mit Schulter und Schragrand (Abb. 5,7), 

Ansatz eines Bandhenkels, Verzierung mit Rillen und schragen Einstichreihen; 

zweifach geknickte Rollenkopfnadel (Abb. 9,5), Bronze, weiBgriine Patina 

(Inv. 64,94).

Die Durchsicht des Fundmaterials aus den drei Schnitten bestatigt in gewisser 

Weise die bereits anfangs erwahnte Besiedlungsabfolge in mindestens zwei 

Phasen. Eine ganze Reihe einzelner GefaBtypen ist auf Grund ihrer Lang- 

lebigkeit zu einer scharferen Datierung wenig geeignet.

Die scharf abgesetzten Rander der beiden unverzierten Kegelhals- oder 

Schulterbecher aus Grube B (Schnitt III) sind im Stil der alteren Urnenfelder- 

kultur (Ha A) innen abgekantet (Abb. 4,5)7. Diese Facettierung ist aber, was 

stilistisch schon als recht spat zu werten ist, mehr eine Kehle8 (Ha A/B). Das 

Randstiick einer geschweift-konischen Schale aus derselben Grube (Abb. 4,2) 

besitzt eine scharfkantige abgebogene Randlippe mit ebenfalls an der Innenseite 

abgesetzter flacher Kehle9. Ohne Zweifel liegt hier eine schon dem Ha B-Stil 

entsprechende Entwicklung der konischen Schale mit Schragrand vor. Das

7 Trierer Zeitschr. 13, 1938, 175, Abb. 2, B 2 und 176, Abb. 3, C 3; W. Dehn, Kreuz- 

nach, Kataloge West- und Siiddeutscher Altertumssammlungen VII (1941) Abb. 26, 

1. 5. 10; W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden, Rom.-Germ. Forschungen 14 

(1940) 76 If. und Taf. 23, A3 (Rheinisch-Schweizerische Gruppe); Rech, Kr. Merzig, 

Ber. 4 d. Konservators der gesch. Denkmaler im Saargebiet 1931, Taf. 13, 2 b-c, 

4 c, 22 mit Urnenfeldernadel m. 4 Rippen.

8 Vgl. besonders E. Gersbach, Siedlungserzeugnisse der Urnenfelderkultur aus dem 

Limburger Becken und ihre Bedeutung fur die Untergliederung der jiingeren Urnen- 

felderzeit in Sudwestdeutschland, Fundber. aus Hessen 1, 1961, 55 (Siedlung Schadeck/ 

Oberlahnkreis); ahnlich F. R. Herrmann a. a. O. Taf. 35, 8 (Ha B 1).

9 W. Dehn, Katalog Kreuznach, Abb. 29, 6; Mainzer Zeitschr. 46/47, 1951/52, 4, 

Abb. 4,5.
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Abb. 4 Niederweis. 1—5 Grube B Schnitt III; 6—7 a Grube A Schnitt III; 8—10 

Grube 6; 11—13 Grube 3; 16 Grube 14; 14—15 Grube 18; 17—20 Grube 24; 

21—25 Grube 47. 1:3
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Profil ist hier auch starker geschweift10. Dies kommt noch deutlicher bei weiteren 

Schalen zum Ausdruck (Abb. 4,4- 20), bei denen man iiberhaupt im Zweifel sein 

kann, ob es sich um Weiterbildung konischer Schalen mit Schragrand* 11 oder 

Deckschalen mit geknickter Wandung handelt12. Eine von ihnen ist auBerdem 

auf der Innenwand mit einem Band von fiinf Riefen verziert, das schon ein 

abgestuftes Profil bewirkt. Darunter sind noch Reste eines Bandes mit schrag 

gestrichelten Dreiecken zu erkennen (Ha A/B)13. Aus dem Graben in Schnitt II 

stammt dann noch der Rand einer Schale mit abgeknickter Wandung (Abb. 5,12). 

Er war auBen wahrscheinlich schon im Ha B-Stil abgerundet14. Weitere Scherben 

konischer Schalen mit einfachen, nach innen abgeschragten Randern (Abb. 5,11), 

gleichfalls mit leicht geschweifter Wandung oder einfacher fast streng konischer 

Form (Abb. 4,15. 19; 5,8), haben eine zu lange Lebensdauer, um eine feinere 

Datierung zu ermbglichen. Die eine Schale (Graben, Schnitt II) ist im Innern 

mit Halbkreisbandern aus vier flachen Riefen (Abb. 5,15) verziert15, die andere 

(Abb. 5,4) auf der AuBenseite mit flachen Fingertupfen aufgerauht, eine in der 

Siedlungskeramik der jiingeren Urnenfelderkultur haufige Ausfiihrung (Ha 

B/C)16. Hierher gehort das Stuck einer rauhwandigen, getupften Schale aus 

Grube 47, Schnitt II (Abb. 4,21). Jungurnenfelderzeitlich ist auch der aus der 

randlosen konischen Schale entstandene Typ mit gewolbter Wandung (Abb. 4,14. 

16.23 a; 5,2) und scharfkantiger Randlippe (Ha B/C)17 oder nach innen abge- 

schragter Randlippe (Abb. 4,10)18. Zeitgleich diirften auch die im Graben in 

Schnitt II auftretenden Reste bauchiger Becher oder Spitzbecher sein (Abb. 5,1. 

18. 22). Bei einem von ihnen ist der Rand auBerdem innen facettiert19. Die ge- 

wblbte Form kommt in der Untermainisch-Schwabischen Gruppe sogar noch in Ha 

C-Zusammenhang vor20. Jiinger ist auch das Henkeltassenbruchstuck (Abb. 5,20), 

halbkugelig und mit breitem uberstehendem Bandhenkel21. Fur die gebauchte, 

fast doppelkonische Tasse (Abb. 5,7) mit kleinem Schragrand und ehemals fiber 

den Rand hochgezogenem Bandhenkel liegt dagegen eine alterurnenfelderzeit- 

liche Vorform zugrunde. Die Verzierung mit Rillen und schrag gestellten Stich- 

mustern nach Art des ,,Kornstichs“ ist in der Rheinisch-Schweizerischen Urnen- 

feldergruppe gelaufig (Ha A/B)22. Die Rander (Abb. 4,24. 25; 5,5. 13) gehoren zu

10 W. Kimmig a. a. O. 62 und Taf. 14, C 7, Taf. 15, C 5; Taf. 17, A 6 und D6;E. Gers- 

bach a. a. O. 51 und Taf. 21,9; einen Vorlaufer zeigt z. B. Trier-Feyen, Grab 1, Trierer 

Zeitschr. 13, 1938, 175, Abb. 2, B 2.

11 W. Kimmig a. a. O. Taf. 14, C 5.

12 Ebenda Taf. 15, Al; vgl. auch Taf. 33, A 9—10; vgl. auch F. R. Herrmann a. a. O. 

z. B. 37,17.

13 W. Kimmig a. a. O. Taf. 24, A 9.

14 W. Kimmig a. a. O. 60.

15 W. Dehn, Katalog Kreuznach, Abb. 30,2.

16 E. Gersbach a. a. O. 51, Taf. 21,8; W. Dehn, Katalog Kreuznach, Abb. 38,24 

(Ha B/C), Mainzer Zeitschr. 46/47, 1951/52, 4, Abb. 4,11.

17 W. Kimmig a. a. O. 62 f. und Taf. 14, B und C (Ha B/C).

18 W. Dehn, Katalog Kreuznach, 71, Abb. 38,7; H. Muller-Karpe, Das Urnenfeld von 

Kelheim, Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 1 (1952) Taf. 2, C 6 (Ha B).

19 Ber. 5 d. Konservators d. gesch. Denkmaler im Saargebiet, 116, Taf. 10 (Ha 

B-Grab).

20 Mainzer Zeitschr. 46/47, 1951/52, 4; W. Dehn, Katalog Kreuznach, 74 f. und 

Abb. 38,11.

21 W. Kimmig a. a. O. Taf. 15, C 1.

22 W. Kimmig a. a. O. 63, Taf. 18, D 2; 35, Taf. 34,6.
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Abb. 5 1—25 Niederweis, Graben Schnitt II; 26—30 Ernzen, Schicht b. 1:3
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grbBeren Topfen mit Schragrandern oder zu Urnen mit Trichterrandern (Ha B)* * * 23. 

Die Scherbe (Abb. 4,22) stammt wohl von einer tonnenfbrmigen doppelkonischen 

Urne24 und der abgekantete Rand (Abb. 5,14) von einer alterurnenfelderzeit- 

lichen Zylinderhalsurne25, ebenso das rot gefarbte Halsstiick (Abb. 5,17). Es ist 

leicht gebaucht, der Rand nach innen abgestrichen und der Ansatz zur Schrag- 

schulter scharf abgesetzt. Die Farbung ist vielleicht schon Ha B-zeitlich (W. Kim- 

mig a. a. O. 39). Die Schulterteile der Kegelhals- oder Trichterrandurnen mit 

breiter und feinerer Riefenverzierung (Abb. 4,3. 17; 5,21) sind zeitlich ahnlich zu 

werten26.

Das besonders zahlreich auftretende grobe Siedlungsgeschirr gleicht in der 

Masse dem Material der Siedlung auf dem Martinsberg bei Kreuznach27 

(Abb. 5,6. 19. 25), enthalt aber auch jtingeres, wie den Topfrand mit leicht 

gewdlbtem Schragrand (Abb. 4,1)28. Auch der Rest einer auBen grob mit Finger- 

tupfen gerauhten konischen Schale (Abb. 4,21) ist jiinger29. Der groBere Topfrest 

(Abb. 4,18) mit glattem Kegelhals, schrag gestrichelter Leiste und eng gerun- 

detem, gerauhtem Umbruch ahnelt doppelkonischen Tbpfen mit Trichterhals30. 

wahrend das verziegelte Schulterstiick (Abb. 5,16) den Ansatz eines Schragrandes 

und eine tief eingekerbte, noch durch eine weitere Reihe vermehrte „Graten- 

verzierung1' jungurnenfelderzeitlicher Art besitzt31.

Die hier behandelte Keramik kennzeichnet einen Siedlungshorizont, der 

sowohl alter- als auch jungurnenfelderzeitlich ist. Eine scharfere Trennung in 

mehrere Phasen ist vorerst nicht mbglich. Auch die im Graben von Schnitt II 

geborgene Bronzenadel mit eingerolltem Kopf (Abb. 9,5) hilft nicht weiter. Sie 

ist in der Hauptsache in der Stufe Ha A vorhanden32, aber auch noch in der 

spateren Urnenfelderkultur in Gebrauch33.

Im Fundmaterial sind dann aber auch Keramiktypen vertreten, die auf eine 

spatere Siedlungsschicht hinweisen. In der Grabenfiillung in Schnitt II ist der 

Rest einer oben lederbraunen, unten schwarzen, glatten Zylinderhalsurne zu 

nennen, mit Ansatz zu einer Bauchung (Abb. 5,3). Das weichere Profil mit kaum 

noch erkennbarem Halsabsatz ist typisch fur Ha B/C-zeitliche Entwicklungen34. 

Die Verzierung besteht aus einer feinen Rille unter der abgeflachten Randlippe 

und aus einer fiachen Riefe auf der oberen Schulter, beiderseits von je zwei 

unregelmaBig eingeritzten Rillen begleitet. In dieselbe Zeitstufe gehdren dann

23 Vgl. etwa F. R. Herrmann a. a. O. Taf. 54,22; W. Kimmig a. a. O. 51 und Taf. 8 E;

z. B. Taf. 39.

24 Trierer Zeitschr. 13, 1938, 117, Abb. 3, D 1.

23 W. Kimmig a. a. O. Taf. 33, B 2.

26 W. Dehn, Katalog Kreuznach 59 und Abb. 25.

27 Ebenda Taf. 31.

28 Fundber. aus Hessen 1, 1961, Taf. 27,1 (Werschau, Kr. Limburg).

29 E. Gersbach a. a. O. Taf. 22,17.

30 F. R. Herrmann a. a. O. z. B. Taf. 28,20; W. Dehn, Katalog Kreuznach, 56,

Abb. 31,6; W. Kimmig a. a. O. 48 f. z. B. Taf. 8 B; 9 G.

31 W. Kimmig a. a. O. 37 und Taf. 37 B.

32 F. R. Herrmann a. a. O. 31, Abb. 5; W. Kimmig a. a. O. 108; W. Dehn, Katalog

Kreuznach, 43 und Abb. 33, 10—12.

33 Bonner Jahrb. 146, 1941, 256, Abb. 16,19.

34 H. E. Joachim, Die Hunsriick-Eifel-Kultur am Mittelrhein, Beih. d. Bonner 

Jahrb. 27 (1968) 23 f. und Taf. 2, B 1.
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auch der getupfte Rand eines Rauhtopfes (Abb. 5,10)35 und die konische gerauhte 

Schussel (Abb. 4,13) mit horizontaler Randlippe. Sie ist sowohl in jungurnen- 

felderzeitlichen als auch in eisenzeitlichen Siedlungen in Gebrauch36. Friiheisen- 

zeitlich37 ist dann vor allem die kalottenfbrmige Schale (Abb. 4,12) aus Grube 16, 

Schnitt I, mit eingebogenem Rand und tief eingedriickten Dellen oberhalb des 

Bodens. Sie ist diinnwandig und glanzend schwarz. Ahnlich zu beurteilen ist 

die einfache Schussel mit eingebogenem Rand (Abb. 4,11)38. Der gleiche Typ ist 

in Grube A, Schnitt III, vertreten (Abb. 4,7) und diirfte diese damit zumindest in 

eine spatere Urnenfelderphase verweisen. Zumal auch im Grubeninhalt der 

ausgebogene Rand einer spaten Entwicklung der Schragrandurnen vorhanden 

ist (Abb. 4,6). Die Grube 6, Schnitt I, enthalt neben Resten einer einfachen 

Schale mit innen abgeschragtem Rand wie Abb. 4,20 (Grube 24) auch einen 

mehr als Napf anzusprechenden Gefabrest (Abb. 4,8), der eine kaum einge- 

bogene verdiinnte Randlippe besitzt. Es handelt sich um einen in der frtihen 

Eisenzeit auftauchenden Typ (Ha C/D)39. Mit diesen letzten Funden scheint 

sich eine Besiedlungsschicht abzuzeichnen, die offenbar bis in die Spathall- 

stattzeit reicht. Das meiste hierher gehbrige Material ist allerdings bisher fast 

nur aus Streufunden uber den Planen der Schnitte I und II geborgen worden 

(Inv. 64,70. 74. 76. 87). Weitere typische Belege bieten noch folgende Fundstiicke: 

Uber Grube 3, Schnitt I, fand sich ein glattes Topfstiick mit schmalem Graphit- 

streifen, uber dem Graben ein grober rotbrauner Topfrest mit aufgemaltem 

ehemals weibem Kalkstreifen. Reste eines fliichtig geglatteten Topfes mit einge- 

zogenem Steilrand (Abb. 5,24) weisen auf der Schulter Spuren von Kamm- 

oder Besenstrich auf. Andere Scherben gehbren zu Tbpfen mit aufgesetzten 

Schulterleisten. Zu nennen sind auch vor allem dickwandige Schiisseltypen mit 

eingebogenen Randern (Abb. 5,23). In einem Profilschnitt zwischen Schnitt I 

und II kamen aus den verschwemmten Boden fiber der noch erhaltenen Sied- 

lungsflache ahnliche Schiisselreste mit Eisenluppen und Schmelzschlacken zu- 

tage, ebenso im Fullmaterial der stratigraphisch jiingsten Grube 47. Wie 

wenig aber hier bisher eine Schichtung zu fassen ist, deutet das gleichzeitige 

Vorkommen rbmischer Keramik an. Das Abraumen durch Planierraupen ist 

wohl in der Hauptsache fur diesen unklaren Befund verantwortlich.

Zusammenfassend labt sich einstweilen nur sagen, dab die auf der Nimster- 

rasse festgestellten vorgeschichtlichen Siedlungsspuren zwei Perioden ange- 

hbren. Einmal ist es eine Phase, die alter- bis jungurnenfelderzeitlich (Ha A/B) 

zu datieren ist, zum anderen eine Phase, die in der friihen Eisenzeit (Ha C/D) 

beginnt. Die schon oben erwahnten und im Planum II erfabten Uberschnei- 

dungen bestatigen diesen Befund aufs deutlichste40.

85 W. Dehn, Katalog Kreuznach, 71, Abb. 39,4.

36 Fundber. aus Hessen 1, 1961, Taf. 26,9; vgl. z. B. auch Bucholtwelmen, Kr. Dins

laken, Bonner Jahrb. 145, 1940, 16, Abb. 4, 4—8; ebenda 258—59 und Abb. 27,6 (Glad

bach, Kr. Neuwied).

37 W. Dehn, Ein Graberfeld der alteren Eisenzeit von Laufeld, Trierer Zeitschr. 11, 

1936, Beih. 10, Abb. 8, Grab 17 und Taf. 2,3.

38 Fundber. aus Hessen 1, 1961, Taf. 22,12; W. Dehn, Katalog Kreuznach, 70, Abb. 38.

39 Bonner Jahrb. 145, 1940, 16, Abb. 4,10; in der alteren Hunsriick-Eifel-Kultur: 

W. Dehn, Katalog Kreuznach, 108, Abb. 66,12.

40 Eine anschliebende Untersuchung zur weiteren Klarung vor allem auch der 

Ausdehnung der Siedlungen ist in Vorbereitung.

2



Siegfried Gollub18

Abb. 6 Ernzen, Langenberg, Lageplan mit Wallresten und Grabungsflache 

(Einzelfunde: x)

2. Ernzen, Kreis Bitburg

(Mtbl. 6104, Bollendorf: r 31850, h 21740).

Am Ostrand des „Langenberges“ (340 m NN), dicht an der Gemarkungsgrenze 

Ernzen-Irrel, waren 1966 am Rand einer dort betriebenen groben Sandgrube 

(Bes. Berscheid, Holsthum) nach dem Abtragen der Deckboden zahlreiche vor-
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geschichtliche Scherben und eine Bronzenadel (Abb. 9,3) gefunden worden 

(Inv. 66,92-—93). Es zeigten sich auch Spuren einer langovalen Grube mit Holz- 

kohlebeimengungen. Eine Untersuchung war wegen Absturzgefahr nicht mog- 

lich. Da weiterer Abbau zu befurchten ist, wurde wenige Meter nordwestlich 

dieser Stelle im Februar 1967 eine kleinere Untersuchung vorgenommen. Das 

Gelande steigt dort nach Norden und Westen in Richtung des heutigen Sport- 

flugplatzes leicht an und zeigte auBerdem eine in nordwestlicher Richtung ver- 

laufende wallartige Anschiittung mit grbBeren Steinbrocken, die allerdings 

weiter oben durch ein modernes Betonwasserbecken zerstbrt ist (Abb, 6). Da 

das gesamte Gelande auch beiderseits dieser Wallschiittung von wirren Stein- 

anhaufungen und abgeschobenen Schichten gestbrt war, wurde zunachst ein 

etwa O-W verlaufender Schnitt angelegt.

Das 12,00 m lange W-O-Profil 1—2 (Abb. 7) ergibt mehrere Schichten, die 

nach Osten abfallen.

a) Gewachsener Boden, anstehender weiBer (verwitterter Liaszandstein) 

Sand mit Sandsteinbrocken;

b) unregelmaBig aufgelagerter gelbgriinlicher Sand von felner Struktur, 

durch Sandsteinbrocken gestort. Die Schicht reicht nur bis zum Ostabfall;

c1—c11) gelber gebleichter Sand, in der Mitte (c1) stark schwarzbraun ver- 

farbt und mit groBen eckigen Sandsteinbrocken durchsetzt, 3 m weit nach O auf 

dem abfallenden Gelande verlagert, aber ohne Verfarbung;

d) graubrauner Sand, auf Schicht c1 unregelmaBig aufgelagert, am Westabfall 

dick abgeschwemmt. Diese Sandlage ist, wie der Westteil des Profils deutlich 

zeigt, die urspriingliche, auf dem anstehenden Boden (a) liegende Deckschicht von 

30 cm Starke, die sich im gesamten Grubengelande wiederfindet.

Abb. 7 Ernzen, Profilschnitt durch den Wall
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Abb. 8 Ernzen, Planum in 3 Schichten

e) UnregelmaBige sandige Humusdecke, uber das gesamte Profil in gleicher 

Struktur gelagert.

Eine Deutung des Befundes ist sehr schwierig. Der anstehende Boden (a) 

diirfte wohl eine schon urspriinglich nach O abfallende Terrasse markieren, die 

wenige Meter weiter an einem Steilabfall endet (vgl. Ubersichtsplan Abb. 6). 

Die Schicht b, von 4,0 m bis etwa 7,5 m reichend, ist als unterste Kulturschicht 

zu betrachten, wahrend Schicht c1 von 4,0 m Breite eine jiingere Ablagerung 

darstellt, die besonders an beiden AuBenkanten mit groBeren Sandsteinen 

abgestutzt ist. Diese stellenweise noch 40 cm machtige Schiittung ist mit ziem- 

licher Sicherheit als Rest eines Walles anzusehen, dessen AuBenrand am ost- 

lichen Gelandeabfall entlanglauft. Die aufgelagerten Reste von graubraunem 

Sand (d) der Deckschicht diirften von der oberen Wallschuttung stammen und 

dann zumeist am Ostabhang durch Abschwemmungen abgelagert worden sein, 

desgleichen die darunter gelagerten Sande c11, die gegeniiber dem Wallkern 

heller erscheinen. Der dunklere cT-Boden ist sicher erst nach Zerstbrung des 

Walles durch humose Infiltration verfarbt. In dem etwa 1,30 m entfernten 

Profil 3-4 (Abb. 7) erscheint die unterste Schicht schmaler und diinner, wahrend 

der Wallaufbau aus den Sanden c1 und d mit zwischengelagerten Sandsteinen 

machtiger erhalten ist.

Die Schnitte sind nicht ganz rechtwinklig durch die Wallschuttung gelegt. 

Sie zeigen aber doch deutlich eine zweiphasige Schichtung. Die untere Kultur

schicht ist sicher durch die spateren Umbauten stark abgetragen.
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Abb. 9 1—3 Ernzen, Langenberg; 4 Bollendorf, Ferschweiler Plateau, 5 Niederweis, 

Graben Schnitt II; 6—13 Holsthum, Wonnersberg, Grabfund 2:3
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Um die Situation weiter zu klaren, wurde noch ein Planum a-d von 

4X6,50 m GrbBe angelegt (Abb. 8) und schichtweise abgetragen (vgl. im Profit 

1-2 die Lage der Schichten I-III). Wahrend die beiden oberen Flachen I-II 

deutliche Steinanhaufungen z. T. in Lagen und Packungen ergaben, die etwa 

zur Festigung der Wallschiittung aus verhaltnismaBig lockerem Material gedient 

haben diirften, lauft im Planum III einschlieBlich des stehengelassenen Erd- 

blocks III 1 die unterste Kulturschicht b unregelmaBig aus. Diese vielleicht 

grubenartige Verfarbung hob sich vom anstehenden Boden nur schwach ab. 

Die Fiillung erschien an einzelnen Stellen (enger gepunktet) dunkler gefarbt 

mit etwas fettigerem Boden, war aber nur noch 2—3 cm stark. Am Nordrand 

zeigte sich eine flach gewblbte Anhaufung von abgerundeten Kieseln. Die 

iibrigen grbBeren Sandsteine, vor allem die in Form einer Steinsetzung durch 

die Mitte verlaufende Reihe diirfte noch zur jiingeren Wallschiittung gehdren. 

Im siidlich anschlieBenden Block III 1 kam eine etwa 20 cm runde Verfarbung 

mit Holzkohle zutage, die auf Grund der kranzartigen Einfassung aus kleineren 

Steinen vielleicht als Pfostensetzung zu deuten ist. Da sie schon groBtenteils 

auBerhalb der eigentlichen Grube und auBerdem in Fortsetzung der langeren, 

wahrscheinlich jiingeren Steinreihe liegt, kann sie eigentlich nur zum Wall 

gehdren und ehemalige Holzeinbauten andeuten. Dafiir spricht auch, daB in 

den Planen I und II besonders viel Holzkohle verstreut war. Die Zuordnung 

der gefundenen Scherben ( + ) zur Grube ist ziemlich sicher. Die an der langen 

Steinreihe geborgene Bronzenadel mit doppelkonischem Kopf (Abb. 9,2) ist 

dagegen im Befund zweifelhaft, zumal sie senkrecht im Boden steckte. Da 

beide Kulturschichten hier eng verzahnt sind, kbnnte sie auch etwas jiinger 

als die Grube sein. Der Verlauf der Grube nach Siiden war nicht mehr fest- 

stellbar. Zur Schicht b gehort aber auch die in etwa 8 Meter Entfernung schon 

vorher gefundene und anfangs erwahnte Nadel mit geripptem Hals. Sie lag 

nach dem Bericht der Finder im Horizont des anstehenden weiBen Sandes, 

iibrigens auch wie die Grube noch in der Flucht des hier aufgeschiitteten Walls.

Im Ubersichtsplan (Abb. 6) ist das Sandgrubengelande mit der Grabungsstelle 

eingetragen. Da die Zerstorungen gerade in diesem Gebiet auch schon in friiherer 

Zeit sehr umfangreich waren, ist es heute nicht mehr mbglich, den genauen 

Verlauf des Walls mit Sicherheit zu rekonstruieren. Auf der gegeniiberliegenden 

Seite der Grube im Siidosten fand sich noch zwischen aufgeschobenen Erdmassen 

ein Wallrest mit zum Teil im Feuer gelegenen groBen Steinblocken und einem 

Schuttmaterial, das etwa unseren Schichten c und d entspricht. Keramikfunde 

sind bisher von dort nicht bekannt. Auffallend ist nur, daB auch dieser Wallrest 

auf derselben Gelandekante liegt, die als Hohenschichtlinie 340 m ii. NN auf 

der topographischen Karte markiert ist. Das wurde eine ovale Wallanlage 

ergeben mit leichtem Anstieg nach Nordosten. Dafiir spricht auch, daB am 

Ostrand der Sandgrube urnenfelderzeitliche Scherben und im abgeraumten 

Gelande ein Fibelrest (Abb. 9,1) gefunden worden sind. Diese Funde liegen 

bezeichnenderweise noch in einem Gelande, das im Innenraum der Befestigung 

gelegen haben miiBte. Im Siidteil, in der Nahe des erhaltenen Wallrestes, soil 

friiher vor dem Abbau eine Lucke bestanden haben, die als Tor angesprochen 

werden kbnnte41. Hier ist heute noch ein von Osten herauffiihrender alter

41 Mitteilung von J. Noehl, P. Weber und W. Gebers, Holsthum.
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Hohlweg erhalten, der von der StraBe Irrel-Ernzen herkommt. Ein Zugang von 

dort ware also durchaus mbglich42.

Das Fundmaterial einschlieBlich der Streufunde gehort der alteren Urnen- 

felderstufe an (Ha A). Bisher im Trierer Land nicht vertretene Typen sind 

die beiden Bronzenadeln, die lagemaBig nur mit Vorbehalt in einen Horizont 

gestellt werden kbnnen, der im Schnitt 1-2 und in Planum III die alteste Sied- 

lungsschicht b und vielleicht auch noch Teile von Schicht c umfaBt. Die Nadel 

mit verhaltnismaBig kleinem, gedruckt-kugelfbrmigen Kopf und vierfach 

geripptem Hals (Abb. 9,3) gehort in die Gruppe der Urnenfeldernadeln, ahnelt 

aber mehr dem Typ „Binningen“, hier allerdings mit vier groben Rippen. Diese 

sind nach spatbronzezeitlicher Art senkrecht gekerbt43. Interessant ist die Her- 

stellung. Kopf und Rippen sind in einem Stuck gegossen aus einer schwarz-grun 

patinierten Bronzelegierung mit starken Anteilen von Blei, Kupfer und viel

leicht auch Zinn (Potin)43. Der Schaft, wellig gebogen, ist durch den Kopf 

durchgesteckt und erscheint in einem auf der Kopfoberseite sichtbaren Schlitz 

von 3 mm Lange, also am Ende flach gehammert. Im Bruch zeigt auch er starke 

Rotkupferanteile, ist aber heller patiniert. Die zeitliche Stellung dieses Nadeltyps 

ist wie die der gelaufigen Urnenfeldernadeln auf die altere Urnenfelderstufe 

beschrankt. Vielleicht ist sie aus bronzezeitlichen Formen entwickelt, wofiir 

auch ihr sehr fruh.es Auftreten spricht44.

Ein einzigartiges Stuck ist die prachtvolle Nadel mit groBem doppel- 

konischem Kopf (Abb. 9,2). Der Kopf ist auf den Schaft aufgesteckt und das 

iiberstehende Schaftende flach gehammert. Die breite Umbruchzone ist schrag 

gekerbt. Oberhalb befinden sich drei Rillen, unterhalb am Ubergang zum Schaft 

ein Absatz. Auf dem oberen Nadelschaft sind Gruppen von je drei feinen 

gravierten Linien zu erkennen. Die Nadelspitze ist vierkantig. Eine gute 

Parallele, wenn auch reicher verziert, bietet das Steinkistengrab 2 von Eschborn, 

Main-Taunus-Kreis (Ha A 2)45. Allerdings ist hier der Schaft nicht durch den 

Kopf durchgefiihrt. Eine weitere Nadel, gleichfalls reich verziert und auch 

ohne durchgehenden Schaft, ist aus Wiesloch (Heidelberg) bekannt46. Sie stammt 

wahrscheinlich auch aus einem Grab. Zeitlich etwa gleichzeitig oder sogar noch 

in eine friihe Phase der jiingeren Urnenfelderstufe (Ha B 1) hineinreichend,

42 In nachster Zeit soli mit Schnitten, besonders im heutigen Flugplatzgelande und 

siidlich davon, versucht werden, wenigstens einige Spuren der Befestigung Oder 

zumindest den Umfang der Siedlung zu erfassen.

43 W. Kimmig a. a. O. 107 und Taf. 37, A 4 (Nenzingen/Baden), ebenfalls Nadel mit 

4 Rippen.

44 Vgl. aber auch H. Muller-Karpe, Beitrage z. Chronologie der Urnenfelderzeit 

nordlich und siidlich der Alpen, Rom.-Germ. Forschungen 22 (1959) 149, 174. Die dort 

zitierte Nadel ahnelt unserem Stuck sehr und stammt aus dem Bopparder Wald, 

wahrscheinlich zusammen mit einem jungbronzezeitlichen (Bz D) umlappten Griff - 

messer (ebenda 190). Der Weg, den dieser Nadeltyp ins Trierer Land nahm, diirfte 

also vom Mittelrhein ausgegangen sein, unter Vermittlung der Urnenfeldergruppe des 

Untermainisch-Schwabischen Gebiets; zur Zeitstellung in Hessen in Ha A 2 vgl. 

F. R. Herrmann a. a. O. 31, Abb. 5,30.

45 F. R. Herrmann a. a. O. Taf. 84,7; diese Nadel entspricht im Typ nicht der Nadel 

mit gerilltem Kugelkopf von Ernzen, Trierer Zeitschr. 19, 1950, 15.

46 Badische Fundber. 22, 1962, 263 und Taf. 83,3; eine weitere Parallele: V. Gross, 

Les Protohelvetes (Berlin 1883) Taf. 21. 7.

fruh.es
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wird eine Nadel dieses Typs aus einem Grab von Wollmesheim, Kreis Landau, 

datiert47. Im allgemeinen scheint diese sonst vorwiegend kleinkopfige Nadelform 

in einer jiingeren Phase der alteren Urnenfelderkultur aufzutreten48.

Das in den Schichten und Planen gefundene Scherbenmaterial und die schon 

vorher am Sandgrubenrand auch in der Nahe der ersten Nadel gemachten 

Streufunde weisen auBer Resten rauhwandiger Siedlungskeramik auch geglattete 

feine Ware auf, die zum Teil reich verziert ist. Fur eine genauere zeitliche 

Bestimmung sind folgende Stiicke geeignet:

Schicht b und Planum III: Rand einer diinnwandigen Knickwandschale 

(Abb. 5,26), feiner, glanzender brauner Uberzug; Rest einer ahnlichen Schale 

(Abb. 5,30), dickwandiger, grau, auf der Unterseite senkrechte flache Riefen, 

Rand fehlt; Rest eines weitmiindigen Schragrandtopfes mit feiner senkrechter 

Riefung auf der Schulter, dariiber zwei umlaufende Rillen (Abb. 5,28), auBen 

graubraun, glatt, innen dunkelbraun; Rest eines ahnlichen GefaBes mit scharf er 

umgelegtem Rand (Abb. 5,29), auf der Schulter breitere Riefen, oberer AbschluB 

zwei Horizontalriefen, schwarz-glanzend, sehr diinnwandig; Stuck eines groben, 

braunen Topfes (Abb. 5,27) mit kurzem Schragrand (Inv. 67,192-93).

Schicht c und Planum II: Rest einer Knickwandschale (Abb. 10,8), diinn- 

wandig, braungrau, glatt, feiner Ton; Reste einer groBen Knickwandschale mit 

abgerundetem Profit und breitem Rand (Abb. 10,1), braun bis braunrot, glatt, 

vom Knick abwarts unterschiedlich gerauht, breiter Schragrand; Rand einer 

gerundet-konischen Schale (Abb. 10,2), unter der Randlippe Rille, Unterteil mit 

Schlick gerauht; Oberteil eines tonnenformigen Topfes (Abb. 10,10), Rand 

abgeflacht, nach beiden Seiten verbreitert und glatt, GefaBkorper grob mit 

Schlick gerauht, braun-grau, gelblich; mit Schlick gerauhter Topfrest mit 

schwacher Kehle und verdickter wulstiger Randlippe (Abb. 10,20), braun-grau; 

Rand eines rotbraunen bauchigen Topfes, Korper grob gerauht, Randlippe 

abgerundet (Abb. 10,4); gerauhter bauchiger Topf mit fast steilem abgerundetem 

Rand (Abb. 10,5), braunschwarz; bauchiger glatter Topfrest, braunrot, mit 

Ansatz zu einer Halskehle (Abb. 10,18); Trichterrand eines Topfes (Abb. 10,12), 

braunrot glatt, Ansatz zu einem gerauhten Korper; Schragrand eines glatten 

Topfes (Abb. 10,17), graubraun; breiter Schragrand eines glatten Topfes 

(Abb. 10,13) mit verdickter Randlippe, braungelb-grau; Scherbe wahrscheinlich 

eines Kegelhalsbechers mit Ansatz zum Schragrand (Abb. 10,16), auf der Hals- 

zone zwei Bander aus zwei und drei Rillen, braunschwarz, glatt-glanzend; 

Rand einer konischen Schale, abgekantet (Abb. 10,11), braun, glatt; Rand einer 

gleichen Schale, innen abgeschragt (Abb. 10,9), braungrau, auBen wenig 

geglattet, im Feuer gelegen; innen abgeschragter Rand einer gebaucht-konischen 

Schale (Abb. 10,6), hellbraun-grau, wenig geglattet; Rest einer konischen Schale 

mit eingebogenem verdicktem Rand (Abb. 10,7), AuBenseite durch Fingertupfen 

aufgerauht, auBen gelbgrau, innen rotbraun; Wandungsstiick eines groben

47 H. Muller-Karpe a. a. O. 176, 178, 197.

48 O. Kunkel, Oberhessens vorgesch. Altertiimer (1926) 133, Abb. 123 (Oberhorgen, 

Kr. Giessen); vgl. aber auch spatere Entwicklungen, R. v. Uslar, Graber der spaten 

Urnenfelderzeit von Budberg (Kreis Moers), Bonner Jahrb. 155/56, 1955/56, 397 ft. mit 

zahlreichen Hinweisen.
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Abb. 10 1—21 Ernzen, Schicht c—d; 22—27 Streufunde in der Wallanlage; 28 Nieder

weis, Grube B Schnitt III. 1:3
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Topfes (Abb. 10,21) mit vierzeiligem Kammstrichband, tief eingeschnitten, 

braungrau, grob geglattet (Inv. 67,190-191).

Schicht d und Planum I: Bauchstiick ernes weiten Kegelhalsbechers (Abb. 10,3) 

mit senkrechten vierzeiligen Rillenbandern, diinnwandig, dunkelbraun, glatt- 

glanzend; grober Topfrest mit verdicktem Rand (Abb. 10,19), in der Kehle 

Fingertupfenreihe, auBen hellgrau, gerauht, innen braun; graphitiertes Schulter- 

stuck einer gerundeten Schragrandurne mit umlaufenden breiten Riefen (vgl. 

W. Dehn, Kat. Kreuznach, Abb. 27,16-23); Rest einer Knickwandschale mit 

facettierter Randlippe (Abb. 10,14), braun-grau, glatt; Schragrand einer Knick

wandschale (Abb. 10,15), lederbraun, glatt, im Feuer gegliiht.

Streufunde aus der Flache bis zum Sandgrubenrand und aus dem Gebiet 

ostlich der Grube: Stuck einer Zylinderhalsurne mit abgeschragtem Rand 

(Abb. 10,22), gelbgrau, glatt; Stuck einer Kegelhalsurne mit facettiertem 

Schragrand (Abb. 10,24), grauschwarz, glatt, Rillenverzierung; Schragrand einer 

bauchigen Urne (Abb. 10,25) rotbraun, glatt; Rest eines groben Topfes mit 

Schragrand (Abb. 10,23), Randlippe gekerbt, rotbraun, grob gemagert; Wan- 

dungsstiick einer gebauchten Urne mit senkrechten Linienbundeln (Abb. 10,27), 

braun, glatt; Stuck eines Kegelhalsbechers (Abb. 10,26), auf dem Hals umlaufende 

Rillenbander, auf der Schulter senkrechtes Band feiner Rillen, grauschwarz, 

glatt (Inv. 67,196).

Die Trennung des Fundmaterials in zwei Phasen, die auch den Schichten b 

und c/d entsprechen wiirde, ist schwierig, obwohl die vielleicht unterschiedliche 

Lebensdauer der Nadeln dies andeuten konnte. Die in Schicht b vertretenen 

Keramiktypen entsprechen dem im Trierer Land vorwiegend in Grabern vor- 

kommenden Material. Der doppelkonisch-gerundete Becher breiter Form mit 

feiner senkrechter Riefung auf der Schulter (Abb. 5,28) zeigt enge Verbindungen 

mit dem Mittelrheingebiet und der Untermainisch-Schwabischen Gruppe der 

alteren Urnenfelderkultur49, ebenso der bauchige Becherrest mit breiteren, 

seichten Riefen und scharfer abgekantetem Rand (Abb. 5,29). Von der Knick

wandschale sind mehrere Varianten vertreten (Abb. 5,30. 26), von denen die 

erste auf der unteren Wandung durch senkrechte, schwach erkennbare und mehr 

eingeglattete Riefen verziert ist.

Aus Schicht c/d ist der Rest einer groBen Schale mit geknickter Wandung 

hervorzuheben (Abb. 10.1). Sie zeigt ein schon sehr verwaschenes Profit und ist 

unten kraftig gerauht. Man wird stark an jiingere Schalen dieser Art erinnert, 

die auch in Ha B vertreten sind50. Oft ist dann auch eine klare Trennung von 

den Weiterentwicklungen des einfachen konischen Typs (Abb. 10,2) nicht mehr 

moglich. Beide vorliegenden Schalenformen fallen auBerdem durch ihre lang- 

ausgezogenen Rander auf, die schon fast trichterfbrmig wirken51. Auch der ein- 

fache konische Typ mit nach innen abgestrichenem Rand scheint sich erst in 

einem spateren Abschnitt der alteren Urnenfelderstufe auszubilden (Abb.

49 W. Dehn, Katalog Kreuznach, 59, Abb. 25,17—24, Abb. 34; Trierer Zeitschr. 13, 

1938, 163.

50 Vgl. z. B. Werschau, Hessen, Fundber. aus Hessen 1, 1961, 65 f. und Taf. 25,1. 4; 

W. Kimmig a. a. O. 60 und z. B. Taf. 15, A 8; Taf. 14, C 5 ; 134, Abb. 1, 11—12.

51 Fundber. aus Hessen 1, 1961, 51 f.
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10,6.9)52. Ganz an das Ende dieser Stufe gehort dann schon der Schalenrest 

(Abb. 10,7) mit eingebogenem, verdicktem Rand, auBen. durch Fingertupfen 

aufgerauht53, auch die Scherbe (Abb. 10,18) ist am besten als Rest einer ent- 

wickelten Kegelhalsurne zu deuten, wahrscheinlich mit Trichterrand54. Das stark 

gerundete Umbruchstiick mit vierzeiligen senkrechten Kammstrichbiindeln 

(Abb. 10,3) gehort zu einem Kegelhalsbecher der alteren Urnenfelderstufe der 

Rheinisch-Schweizerischen Gruppe, mit sehr langer Lebensdauer55. In der Grob- 

keramik ist ebenfalls jiingeres vertreten. Der Topfrand (Abb. 10,19) ist in der 

Kehle mit Fingertupfen verziert56. Die kurzen Schragrander (Abb. 10,5. 17) 

von gerauhten und glatten Topfen leiten zu spateren Entwicklungen fiber57. Der 

Rest des tonnenformigen Rauhtopfes mit nach innen abgestrichenem, im Profit 

verdicktem Rand (Abb. 10,10) geht wohl auf GefaBe der friihen Ha A-Kultur 

zuriick58, ist aber hier umgebogen. Die iibrige Keramik der Schicht c/d entspricht 

etwa Siedlungen wie in Sackingen (Ha A/B)59. Auch unter den Streufunden sind 

altere wie jiingere Formen vorhanden. Neben der Zylinderhalsurne mit abge- 

schragter Randlippe60 (Abb. 10,22) sind ein abgekanteter Rand (Abb. 10,24) von 

einer bauchigen Urne und der Rest eines Kegelhalsbechers mit feiner Rillenzier 

(Abb. 10,26) sicher alterurnenfelderzeitlich. Jiinger wird dagegen das Wandungs- 

stiick mit senkrechten Rillenbandern sein (Abb. 10,27), das offenbar von einem 

bauchigen TrichterrandgefaB stammt61.

Im Gegensatz zu der etwa zeitgleichen altesten Siedlungsphase in Niederweis 

ist in Ernzen die Keramik sehr viel reicher verziert. Sie gehort in der Hauptsache 

der Rheinisch-Schweizerischen Umenfeldergruppe an, vermischt mit Elementen 

untermainisch-schwabischer Pragung62.

Die neuen Funde vermehren die von W. Dehn und W. Kimmig schon umris- 

sene Umenfeldergruppe um Ferschweiler erheblich63. Hinzu kommt nun noch 

die erste Siedlungsstelle. DaB diese mit dem am Ostrand von Ernzen 1950 auf- 

gedeckten reichen Grab64 in engster Beziehung steht, beweist der Neufund einer

52 Ebenda 51 f.; W. Kimmig a. a. O. 134, Abb. 1, A 13; Festschr. Mainz, 1927, 127, 

Abb. 34,13 (Siefersheim).

33 Ebenda 51 und Taf. 22,17.

54 W. Kimmig a. a. O. 51 ff., z. B. Taf. 15, A 10.

55 F. R. Herrmann a. a. O. 14 f., Taf. 20; vgl. auch z. B. Grabfunde aus Hiiffingen, 

Kr. Donaueschingen, Badische Fundber. 22, 1962, 11 ff.

56 Fundber. aus Hessen 1, 1961, 49 ff.; vgl. auch M. Desittere, Die Grobkeramik der 

Umenfelderkultur in Belgien u. d. Niederlanden, Helinium 77, 1967, 264, Abb. 10.

57 F. R. Herrmann a. a. O. z. B. Taf. 26,12 (Ha A 2); Fundber. aus Hessen 1, 1961, 

48 und Taf. 19,7,15; Badische Fundber. 21, 1958, Taf. 38,14 (Sackingen); vgl. auch 

den Siedlungsfund von Trassem, Kr. Saarburg, Trierer Zeitschr. 13, 1938, 175, 

Abb. 2, A 2.

58 Badische Fundber. 17, 1941—47, Taf. 50,3.

59 Badische Fundber. 21, 1958, 93 ff. und Taf. 32—38.

60 Vgl. z. B. F. R. Herrmann a. a. O. Taf. 68, B 8.

61 Vgl. z. B. Praehist. Zeitschr. 34/35, 1949/50, 294, Abb. 4,7—8 (Ha B).

62 W. Dehn, Katalog Kreuznach, 56 ff.; Praehist. Zeitschr. 34/35, 1949/50, 305; 

Trierer Zeitschr. 13, 1938, 166 ff.; Geschichte des Trierer Landes I (1964) 55 ff. (W. Dehn).

63 Trierer Zeitschr. 11, 1936, 26 ff.; 13, 1938, 162 f. und 173; W. Kimmig a. a. O. 5 ff.

64 W. Dehn, Bronzeschmuck aus einem Brandgrab bei Ernzen (Kr. Bitburg), 

Trierer Zeitschr. 19, 1950, 9 ff.
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Bronzefibel am bstlichen Rand der Sandgrube (Bes. W. Gebers, Holsthum). Sie 

gehbrt zu dem schon im Grab vertretenen Typ der eingliedrigen Fibel mit 

Weidenblattbiigel (Abb. 9,1). Die Nadel fehlt allerdings. Es 1st nur die Spirale 

erhalten. Die Verzierung besteht aus einem schrag gestrichelten Randsaum 

(eingekerbt), wie er in der von W. Dehn (Anm. 64,19) hervorgehobenen Rhein- 

Mosel-Gruppe gelaufig ist.

An Bronzeneufunden ist noch die 1965 aus zerstorten Grabern auf dem 

Ferschweiler Plateau geborgene Bronzenadel nachzutragen65 66. Sie besitzt einen 

zylindrischen flachen Kopf mit feiner Rillenverzierung (Abb. 9,4). Diese Ha 

A-zeitliche Form, die bisher hier auch nicht nachgewiesen ist, hat wie die Nadel 

mit doppelkonischem Kopf interessanterweise ihre nachsten Parallelen im 

Rhein-Main-Gebiet60.

Die Wallanlage von Ernzen gehort auf Grund des Fundmaterials wahrschein- 

lich in eine Periode, die im tibergang der Stufen Ha A zu Ha B liegt. Wenn 

auch der Wallverlauf nicht gesichert ist, muB aber doch eine Befestigung ange- 

nommen werden. Sollte die auf dem „GroBen Stiefel" bei St. Ingbert neuerdings 

aufgenommene Anlage mit einer dort entdeckten umfangreichen urnenfelder- 

zeitlichen Siedlung zusammenhangen67, waren damit zwei befestigte Hohen- 

siedlungen im Raum von Saar und Sauer nachgewiesen. Es ist derselbe Zeitraum, 

in dem im Alpenvorland und Siidwestdeutschland am Ende der alteren Urnen- 

felderstufe zahlreiche, meist befestigte Hohensiedlungen errichtet wurden68.

3. Holsthum, Kreis Bitburg

(Mtbl. 6004, Oberweis: r 30470, h 29860).

Beim Abbau einer Kiesgrube auf dem „Wonnersberg“ waren seit Jahren 

offenbar zahlreiche urnenfelderzeitliche Graber zerstbrt worden. L. Kilian hatte 

schon im Jahresbericht 1945—1958 dariiber berichtet und auch die wichtigsten 

Funde beschrieben und abgebildet69. Von besonderem Interesse sind die Metall- 

beigaben, die wahrscheinlich aus einem Grabfund stammen und eine fur das 

Trierer Land besonders reiche Grabbeigabe darstellen. Die im Jahresbericht in 

Fotos wiedergegebenen Stiicke werden hier noch einmal in Zeichnungen vorge- 

legt (Abb. 9,6—13). Das kostbarste Stuck ist ein Band aus Goldblech mit gefalz- 

ten Randern. Die Verzierung besteht aus Langsrippen und quer gerippten 

Randstreifen. Die Langsrippen laufen beiderseits zusammen, an dem einen

65 Gem. Bollendorf, Kr. Bitburg, GefaBe abgebildet im Jahresber. Trierer Zeitschr. 

30, 1967, 235 f. und Abb. 6, 4. 6—8; Zugehdrigkeit der Nadel ungeklart.

66 F. R. Herrmann a. a. O. 31, Abb. 5,26; H. Muller-Karpe a. a. O. (Anm. 44), 196, 

Abb. 31,1; H. Muller-Karpe, Die Urnenfelderkultur im Hanauer Land, Schriften z. 

Urgeschichte 1 (Marburg 1948) 51 (Basiskopfnadel).

67 Beitrage zur saarlandischen Archaologie und Kunstgeschichte, 11. Ber. der 

Staatlichen Denkmalpflege 1964, 87 fT.; R. Schindler, Studien zum vorgeschichtlichen 

Siedlungs- und Befestigungswesen des Saarlandes (Trier 1968) 14 IT.; Randbefestigung 

z. B. auch auf dem Bogenberg, Ldkr. Bogen: H. J. Hundt, Katalog Straubing II, 

Materialhefte z. Bayer. Vorgeschichte 19,1964, 111 ff.

68 E. Gersbach a. a. O. (vgl. Anm. 8) 48 ff. mit weiteren Belegen.

69 Trierer Zeitschr. 24—26, 1956/58, 350 if. und Taf. 3,2.
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Ende ist das letzte Stuck abgebrochen. Da auch das Mittelstiick beschadigt ist, 

kann uber die urspriingliche Lange nichts Endgiiltiges gesagt werden (Abb. 9,13). 

Das Muster ist wahrscheinlich durch Treiben uber ein Model hergestellt, also 

nicht gegossen. Technik und Verzierung erinnern an die Goldblechperlen aus 

Grab A des Grabhiigels 9 von Wintersdorf, Kreis Trier70, aber auch an die aus 

gerieftem Blech zusammen gebogenen Goldrollchen der siiddeutschen alteren 

Urnenfelderkultur71. Das Goldband ist zu diinn, um es ohne Unterlage gebrau- 

chen zu konnen. An den Langsrandern ist es zur Befestigung auf Staff oder 

Leder gefalzt. In der Form gleicht es den friihurnenfelderzeitlichen „Diademen“ 

nicht72, wird aber dieselbe Funktion gehabt haben. Stilistisch ist diese Ver

zierung auch auf Bronzebandern aus friihurnenfelderzeitlichen Grabern be- 

kannt73 (Ha A 1). Der Nadelrest mit Tonkern (Abb. 9,6) ist wohl der Gruppe 

der Urnenfeldernadeln zuzuweisen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine 

Variante ohne oder mit einer Rippe (vgl. F. R. Herrmann, a. a. O. 31, Abb. 5, 

Ha A 1). Die beiden Armringe von rundem Querschnitt (Abb. 9,9—10) sind mit 

quergestellten Strichgruppen und schrag gegeneinander gestellten kurzen Strich- 

reihen verziert74. In der friihen Urnenfelderstufe (Ha A 1) sind sie gut belegt75, 

ebenso die flachen groBen Bronzeknopfe (Abb. 9,7) mit Annahbsen76. Die iibrigen 

Teile von Ringen, teilweise ebenfalls verziert (Abb. 9,8 a—d. 11), konnen viel- 

leicht zu achtfbrmig gebogenen Spiralen gehbren (vgl. Bad. Fundber. 17, 

1941/47, 155 f.). Die mitgefundene Keramik (Trierer Zeitschr. 24/26, 1956/58, 352, 

Abb. 15,42. 44—45), deren Zugehbrigkeit allerdings nicht gesichert ist, paBt 

zeitlich sehr gut zu den Metallfunden. Interessant ist es, daB die Keramik sehr 

starke Anklange an eine Sondergruppe der Rheinisch-Schweizerischen Urnen- 

feldergruppe hat, die im ostfranzbsischen Gebiet sehr stark ausgebildet ist77. 

Sie diirfte im Trierer Land vor allern in einen friihen Abschnitt der alteren 

Urnenfelderkultur gehbren (Ha A 1/A 2). Zusammen mit der Keramik vom 

Ferschweiler Plateau (Trierer Zeitschr. 30, 1967, 247, Abb. 6,4. 6—8) ergibt sich 

so eine wesentliche Bereicherung dieser friihen Urnenfelderstufe.

70 Trierer Zeitschr. 11, 1936, 9 f., 30 f.

71 Umfangreiche Liste in den Badischen Fundber. 22, 1962, 32 f. (W. Hiibener); 

W. Kimmig a. a. O. 116 f. und 207 f.

72 W. Kimmig, Neufunde der friihen Urnenfelderzeit aus Baden, Badische Fundber. 

18, 1948/50, 87 ff., vgl. hier den herausgehobenen Kerbleistenstil, der auch auf dem 

Holsthumer Stuck als Verzierung auftritt.

73 F. R. Herrmann a. a. O. Taf. 89, B 9; H. Miiller-Karpe a. a. O. Taf. 203, A 5.

74 Vgl. etwa Bronzeringe von Rech und Fremersdorf, Trierer Zeitschr. 19, 1950, 16; 

W. Kimmig a. a. O. 111.

75 F. R. Herrmann a. a. O. Taf. 110, A 4.

76 Ebenda Taf. 110, C 6—7.

77 Vgl. Trierer Zeitschr. 30, 1967, 66 f. (R. Schrbter) (Ha A/B); N. K. Sanders, 

Bronze Age Cultures in France (Cambridge 1957) z. B. 168, Abb. 40; Revue Archeolo- 

gique de 1’Est et du Centre-Est V, 1954, 9, Abb. 1.


