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Friihlatenegraber beim Bau der Ferngasleitung 

im Kreis Birkenfeld

von

Reinhard Schindler

Abb. 1 Bauabschnitt der „Trans Europa Naturgas Pipeline" (Foto Ruhrgas AG, Essen)

Am 21. Februar 1972 teilte Herr Forstamtmann Frickhofen von der Staatli- 

chen Revierfbrsterei Sien dem Staatlichen Amt fur Vor- und Friihgeschichte 

am Trierer Landesmuseum mit, dab die ,,Trans Europa Naturgas Pipeline" 

GmbH Essen beim Bau einer von Aachen nach Rheinfelden geplanten Fern

gasleitung (Abb. 1) durch eine kleine Gruppe von vorgeschichtlichen Grabhii- 

geln bei Sien hindurchstoben und dabei mindestens zwei dieser Hugel ver-
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nichten werde. Ich bemiihte mich umgehend beim Landesplanungsamt in Trier 

um die notwendigen Unterlagen, fand die Richtigkeit der Meldung bestatigt 

und brachte bei dem mit der Ausfiihrung des Bauprojektes beauftragten Inge- 

nieurbiiro Schiewe & Schroder in Erfstadt-Liblar in Erfahrung, dab mit dem 

baldigen Baubeginn zu rechnen sei. Des weiteren stellte sich heraus, dab beim 

Planfeststellungsverfahren das Landesmuseum Trier in den sonst iiblichen In- 

stanzenzug nicht eingeschaltet war und dab die Staatskanzlei bereits grimes 

Licht ftir die Bauausfiihrung gegeben hatte. Der Versuch, in letzter Minute 

eine Verlegung der Leitung im Siener Bauabschnitt zu erreichen, um die ge- 

fahrdeten Graber zu erhalten, erwies sich als zu spat. So blieb kein anderer 

Weg, als eine rasche Notgrabung in die Wege zu leiten, die bei der Kiirze der 

zur Verfiigung stehenden Zeit und in Anbetracht der Grobe des einen der bei- 

den Hiigel nicht ohne Probleme war.

Zuvor aber erwies sich nach Erhalt der notwendigen Kartenunterlagen 

eine griindliche Begehung der Ferngasleitungsstrabe als dringend erforder- 

lich, um etwaige weitere bedrohte Fundstatten zu ermitteln. Sie wurde im 

Siidabschnitt durch das freundliche Entgegenkommen von Paul Geiss, Idar- 

Oberstein, im Mittel- und Nordabschnitt von Museumskraften durchgefiihrt. 

Dabei ergab sich, dab von den Baumabnahmen noch eine zweite Gruppe von 

Grabhiigeln im Perschwald bei Berschweiler betroffen war. Es gait nun un- 

verztiglich zu handeln. Fur die gefahrdeten oberirdisch sichtbaren Denkmaler 

wurden Bergungsgrabungen eingeleitet.

Grabung zweier Grabhiigel in Sien

Eine Neuvermessung der Grabhiigel im Distrikt „op Meien“, Gem. Sien 

durch Karl-Heinz Koch brachte zutage, dab diese von Friedrich Badry bereits 

1960 skizzierte Gruppe statt sieben in Wirklichkeit neun stattliche Hugel 

zahlte (Abb. 2). Durch den bereits abgesteckten Leitungsverlauf wurde bei 

den Vermessungsarbeiten ersichtlich, dab zwei Graber von Zerstbrung durch 

den Leitungsbau bedroht waren. Es sind auf der Planskizze Abbildung 2 die 

Grabhiigel Nr. 4 und 5. Die Grobe beider Hiigel, insbesondere aber der Um- 

fang des Grabes Nr. 5 zwang uns aus Terminnot wider Willen zu einer unter 

normalen Verhaltnissen keineswegs empfehlenswerten Untersuchungsmethode.

Eine Abtragung des 28 m im Durchmesser messenden und 1,80 m hohen 

Grabhiigels Nr. 5 hatte im Handbetrieb eine Arbeitszeit von 200 bis 300 Tage- 

werken in Anspruch genommen. So viel Zeit stand nach dem damaligen Stand 

der Dinge nicht zur Verfiigung. Es war das Verdienst von Herrn Paul Geiss 

aus Idar-Oberstein, bei den Herren Colonel James S. Welch und Lieutnant 

Colonel James L. Knight die Gestellung eines tonnenschweren Windenfahr- 

zeugs der amerikanischen Streitkrafte zu erwirken. Mit Hilfe dieses Gerates, 

das die auf den Hiigeln stehenden Kiefern zu entfernen hatte, und durch zu- 

satzlichen Einsatz einer Planierraupe fiir die Bewaltigung der Erdmassen 

konnte die Rettungsaktion, die vom 6. bis 14. April 1972 bei sehr kalter Witte- 

rung unter der brtlichen Leitung des Grabungsingenieurs Karl-Heinz Koch 

vom Landesmuseum Trier durchgefiihrt wurde, auf knapp zehn Tage be- 

schrankt werden. Willkommene Hilfe leisteten die zustandigen Forstdienst-
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Abb. 2 Lagep’lan der Griabhiigel bei Sien

stellen und einige freiwillige Krafte, unter ihnen an erster Stelle Paul Geiss, 

denen an dieser Stelle noch einmal fiir ihre Einsatzfreude gedankt sei. Herr 

Franz aus Idar-Oberstein hielt den Verlauf der Arbeiten mit seiner Filmka- 

mera fest.

Grabhiigel 4 (Abb. 2 u. 3) ist mit 13 m Dm. und 1,20 m H. der kleinste 

unter den Grabern der Gruppe „op Meien“ in Sien. Obwohl er nur an sei

ner bstlichen Peripherie von der Leitungstrasse angeschnitten werden sollte, 

empfahl sich die Untersuchung seines Inhalts, da die Randbereiche bei den 

Ausschachtungen zur unmittelbar betroffenen Gefahrenzone gehbrten. Die 

maschinelle Abtragung der Hugelaufschiittung erfolgte zur Gewinnung von 

Erdprofilen im Sektorenschnitt. Die Aufschiittung bestand aus gelbem, sandi- 

gem Lehmboden. Die alte Oberflache am Grunde der Hugelaufschiittung 

zeichnete sich in aller Deutlichkeit ab und lieB zusatzlich erkennen, daB sie 

vor der Aufschiittung, offenbar bei Anlage der Grabgrube, festgetreten wor- 

den war. Im Siid-Nordprofil und im West-Ostprofil war die alte Oberflache in 

Breite der Grabgrube unterbrochen. Diese war 0,25 m in den gewachsenen 

Boden eingetieft und hatte im GrundriB Abmessungen von 2,89X1,25 m. Da 

die Einfiillung aus festem Lehmboden bestand, bereitete die Fundbergung er- 

hebliche Schwierigkeiten. Im nordwestlichen Drittel der Grube fand sich eine 

tbnerne Schnabelkanne. 20 cm entfernt davon, etwas mehr zur Mittelachse
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Abb. 3 Grabungsbefunde der Grabhiigel 4 und 5 von Sien
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hin lag ein bronzener Messergriff mit Resten der Messerklinge. In der siid- 

westlichen Langswand in Grubenmitte stieb man auf einen groben, aufgerich- 

teten Stein, in dessen Nahe Teile von stark korrodierten eisernen Koppelrin- 

gen lagen. Der Schwere des Lehmbodens ist es zuzuschreiben, dab keinerlei 

Spuren eines etwa vorhandenen Holzsarges oder Knochenteile, Knochenreste 

des Leichnams oder Holzspuren des vielleicht anzunehmenden Baumsarges 

beobachtet wurden.

Abb. 4 Funde aus Grabhiigel 4 von Sien

Die Funde:

Schnabelkanne (Abb. 4—6) aus fein geschlammtem, mit Quarz- 

kornchen gemagertem Ton und sorgfaltig polierter, schwarz-grau gefleckter, 

mattglanzender Oberflache; am Boden- und Gefabinnern sind die Ringe der
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Abb. 5 Schnabelkanne au-s Grabbiigel 4 von Sien, Henkelansicht

scheibengedrehten Herstellungstechnik zu sehen; Hals und Schnabel sind 

handgeformt. Der Standringboden ist auf der Unterseite mit einer zusatzli- 

chen Bodenrille und eingezogenem Mittelteil versehen. Die Kanne ist einem 

bronzenen Vorbild nachgeahmt. Unterschiede treten vor allem an Stellen auf, 

an denen der Imitation herstellungstechnische Schwierigkeiten im Wege stan- 

den, so bei dem — im Vergleich zur Bronze — um vieles dickeren Kannen- 

rand und -schnabel oder bei der Gestaltung der Henkelbestandteile, deren 

Einzelteile, wie die Attasche, die Griffverzierung, die Profilierung des Bronze

griffs und die Befestigungsarme auf dem Kannenrand mit einfach eingestri- 

chenen Linienornamenten zur Ausfiihrung gelangt sind. Die Attasche zeigt die 

Form eines durch Doppelrillen dargestellten, in der Mitte unterteilten Spitz-
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Abb. 6 Schnabelkanne in Aufsicht

ovals. Eine dreiblattrige Palmette bildet den AbschluB der Attasche. Der 

Bodenteil ist verbreitert und vom GefaBkbrper abgesetzt. Bodendurchmesser 

8,75 cm; Hbhe bis zum Kannenrand 26,3 cm und 28,8 cm bis zur Schnabelspitze; 

Mtindungsdurchmesser 9 cm, gr. Durchmesser 15,1 cm. Die Wandungsstarke 

differiert. Sie betragt am Hals und uber dem GefaBboden 6 mm; die Boden- 

dicke wird mit 7 mm, die Randdicke mit 10,5 mm gemessen (Inv. 72, 282).

Stark korrodierter eis. Koppelring (Abb. 4, 2) aus vermutlich rund- 

stabigem, 1,4 cm dickem Eisen mit anhaftenden Resten und losen Brocken des 

dazugehbrigen, beweglichen Befestigungszapfens (im Rbntgenbild deutlich 

erkennbar); Ringdurchmesser 8 cm. Bruchstiicke des zweiten Koppelring s. 

Eisenreste eines gestreckten Gegenstandes, vielleicht vom Schwert (Inv. 74, 283).

Bronzener, tullenfbrmig um einen eis. Griffdorn gelegter Messergriff 

(Abb. 4, 1 a/b), im Querschnitt 0,9 X 0,75 cm; oval, am Ende griffig-rund, am Heft 

auf die Klingenbreite von 1,75 cm verbreitert und diese umfassend mit gera- 

dem AbschluB; dazu etwa in Breite der genannten Klinge weitere Klingen- 

reste, davon ein Teil mit den Geweberesten vielleicht von einer Stoffscheide; zu 

den Geweberesten siehe den anschlieBenden Bericht von H.-J. Hundt; einige 

weitere nicht naher definierbare Eisenreste (Inv. 74, 284).
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Ein violett gefarbter, langlicher, unregelmabig geformter Stein, der 

vielleicht zum Wetzen oder Schleifen benutzt wurde; L. 12 cm. Ein kleiner 

grauer, abgerundet-trapez- oder tropfenfbrmiger flacher Stein, wohl Natur- 

bildung (Inv. 74, 285).

Randstiicke von grau-braunen, diinn- und glattwandigen S c h a 1 e n 

(Abb. 4, 4; 6) mit eingezogener Miindung sowie brockelige Scherben weiterer 

Tongefa.be (Inv. 74, 286).

Hugel 5 war mit 28 m Dm. und 1,8 m H. bei weitem der grobte der 

Gruppe. Durch Wegebauten an seiner Ostseite war er bereits in friiheren Jah- 

ren dezimiert. Bei der stuckweisen Abtragung der Hugelaufschiittung wurden 

jeweils die einzelnen Profile genau beobachtet. Im Aufbau zeigte sich vollige 

Ubereinstimmung mit Hugel Nr. 4. Auch die Bodenverhaltnisse glichen einan- 

der. In der Hugelaufschiittung wurden einige Streuscherben und das Bruch- 

stiick eines Mahlsteines sichergestellt. Die 2,74X1,26 m grobe Grabgrube war 

bis zu 0,5 m in den gewachsenen Boden eingetieft, ihre seitlichen Langswande 

waren abgeschragt. Einschwemmungsspuren innerhalb der Grubenfiillung 

wurden von Karl-Heinz Koch wohl zu Recht dahingehend gedeutet, dab die 

Grabgrube urspriinglich kammerartig mit Holz ausgekleidet war und dab das 

eingeschwemmte Erdreich vor dem Verfaulen der Bohlen durch Ritzen oder 

undichte Stellen der Verkleidung in das Grabinnere gelangt ist. Vom Toten 

fehlte auch hier wiederum jegliche Spur; Schwert und Koppelringe befanden 

sich, von der Mittelachse leicht nach NNW verschoben, zur Rechten des Toten. 

Das vasenfbrmige Beigefab stand im unteren so. Viertel der Grabgrube, also 

links zu seinen Fiiben (Abb. 3).

Die Funde:

Graugefleckte T o n v a s e (Abb. 7, 5), deren mattglanzende glatte Ober- 

flache durch Bodenlagerung abgestumpft ist; am oberen Rand der Schulter 

befindet sich ein 1,5 cm breites Band schwach eingeritzten, alternierenden ho- 

rizontalen Fischgratenmusters; Bodendm. 5,5 cm; H. 13,8 cm; Miindungsdm. 

9 cm; gr. Dm. 16,2 cm (Inv. 72, 287).

Stark verrostetes, in drei Teile zerbrochenes eis. Schwert (Abb. 7, 1) 

mit teils anhaftenden, teils abgeblatterten Resten der Scheide, deren eis. 

Bandbleche an den Kanten ubereinandergebbrdelt sind; der abgebrochene 

Griffdorn besteht aus kraftigen, nach oben leicht verjungten Vierkanteisen; 

gr. Querschnitt 1,0:0,6 cm; erh. L. 8 cm; Gesamtl. des Schwertes ca. 82 cm. Das 

zur Scheide gehdrige eis. Ortband ist 4 cm lang und endet in einer nieren- 

formigen Verbreiterung (Inv. 72, 288).

Vier Teile eines eis. Koppelringes (Abb. 7, 3) vom Schwertgehange, 

gebildet aus flach-ovalem Draht von 0,9 X 0,6 cm Starke; Ringdm. ca. 5 cm.

Drei Eisenreste, vielleicht Teile einer eis. Lanzenspitze (Abb. 7,4) 

(Inv. 72, 289).

Eis. Fibelspir ale (Abb. 7, 2) mit Sehne, L. 2,1 cm, und Rest von der 

Nadel; fiinf eis. Nietkbpfe (Abb. 7, 6) (Inv. 72, 290).

Tongefa.be
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Abb. 7 Funde aus der Bestattung des Grabhiigels 5 von Siem

Aus der Hugelaufschiittung: Randscherben von graugefleckten beziehungs- 

weise rotbraunen, weitmtindigen Top fen (Abb. 7,8—10) mit schrag nach 

innen aufsteigendem Oberteil und gerade auslaufendem, nach innen etwas ab- 

gestrichenem Rand; drei rotlich-braune, rauhwandige Gefabscherben (Inv. 

72, 291).

Aus der Hugelaufschiittung: Mittelteil eines Mahlsteines aus Basalt

lava (Abb. 7, 7); gr. Br. der eingetieften Mahlflache 18 cm; H. des Steins 13 cm 

(Inv. 72, 292).
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Streufunde: Braune, graue, rotlich-gelbe und dunkelgraue Wandstiicke von 

mindestens acht G e f a B e n. Bander einer schwarzen, glattwandigen 

Schale mit eingezogener Mundung und eines grau-braunen GefaBes mit 

auswarts gerichteter Randlippe (Inv. 72, 293).

Uber die in unserem Gebiet als Ncuigkeit zu betrachtende Tonkanne ist in 

kurzen Vorberichten bereits einiges geschrieben worden1. Auf ihre bronzenen 

Vorbilder braucht in einem Schwerpunktgebiet dieser vielbehandelten Ob- 

jektgruppe nicht naher eingegangen zu werden, es sei denn, man wolle langst 

Bekanntes wiederholen.

DaB sich Tbpfermeister der Friihlatenezeit in der Kunst des Nachformens 

nicht nur bei den Schnabelkannen, sondern gleichfalls bei Rohrenkannen mit 

Geschick versucht haben, ist in letzter Zeit durch Neufunde in den Blick- 

punkt der Forschung geriickt2.

Haffner3 hat Entsprechungen zur Siener Kanne am Griff- und Attaschen- 

ornament der tonernen Rohrenkanne von Poix Dep. Marne festgestellt. Die 

Ubereinstimmung bezieht sich wohlbemerkt lediglich auf die ornamentale 

Wiedergabe der bei den bronzenen Vorbildern aufgesetzten, reliefierten Atta- 

schen- und Henkelzier. In der handwerklichen Qualitat aber halt die Kanne 

von Poix mit dem vorziiglich gearbeiteten Stuck von Sien keinen Vergleich 

aus. Herstellungsunterschiede in der Tonbehandlung und Formgebung kann 

man auch bei den von Ulrich verbffentlichten, tonernen Rohren- und Schna

belkannen aus den Tessiner Graberfeldern feststellen4. Hervorzuheben bleibt 

in diesem Zusammenhang die Tatsache, daB drei an einem Fundort zutage 

getretene Schnabelkannenbruchstiicke, namlich die von der Heuneburg, Ab- 

weichungen in der formalen und technischen Behandlung aufweisen5. Das 

spricht fur individuelle Einzelleistungen verschiedener Topfer. Das Auftreten 

der Kannenbruchstiicke im Siedlungsabfall der Heuneburg laBt Riickschliisse 

auf den Gebrauch dieser Imitationen zu, die keineswegs nur im Totenkult 

eine Rolle gespielt haben. Wie Kimmig bei der Veroffentlichung eines tdner- 

nen Schnabelkannenbruchstiicks aus der Heuneburg6 feststellte, deckte sich 

das bisherige Verbreitungsgebiet der tonernen Kopien von bronzenen Schna

bel- und Rohrenkannen mit demjenigen der bronzenen Vorbilder. Der Fund 

von Sien fiillt eine bisher offene Lucke in dem noch sehr weitmaschigen Ver-

1 A. Haffner, Eine Tonschnabelkanne aus Sien, Kr. Birkenfeld. Archaologisches 

Korrespondenzblatt 2, 1972, 280; — R. Schindler, Eine Toneme Schnabelkanne aus 

Sien. Kurtrierisches Jahrb. 12, 1972, 158.

2 Eine Zusammenstellung der Rohrenkannen findet sich bei W. Dehn, Keltische 

Rohrenkannen der Alteren Latenezeit, Pamatky archeologicke 60, 1969, 128; ■—- Eine 

Ubersicht uber toneme Schnabelkannen, die keinen Anspruch auf Vollstandigkeit er- 

hebt, vermittelt Kimmig in Germania 49, 1971, Anm. 85.

3 S. Anm. 1.

4 R. Ulrich, Die Graberfelder in der Umgebung von Bellinzona Kt. Tessin (1914) 

Taf. VIII, 6; IX, 1; XXIV, 3—4 u. XXV, 10.

5 Amei Lang, Die geriefte Drehscheibenkeramik der Heuneburg 1950—1970 und 

verwandte Gruppen. Heuneburgstudien HI (Berlin 1974) 11.

6 W. Kimmig u. E. Gersbach, Die Grabungen auf der Heuneburg 1966—1969. Ger

mania 49, 1971, 47.



Fruhlatenegraber beim Ban der Ferngasleitung im Kreis Birkenfeld 43

breitungsnetz, das sich von Oberitalien bis Mitteldeutschland und vom Marne- 

gebiet bis Osterreich erstreckt7. Ein zentraler Herstellungsort fur die in die- 

sem Raum auftretenden Tonkannen ist bei der Unterschiedlichkeit ihrer for- 

malen und herstellungstechnischen Ausfiihrung auszuschlieBen8. Sie sind in 

jedem einzelnen Faile am Ort ihrer Auffindung oder in dessen unmittelbarer 

Nahe fabriziert worden. Als Indizien fur die Herstellung der Siener Kanne im 

Nahegebiet fiihrt Haffner9 die von der heimischen Tbpferkunst ubernommene 

Rillenverzierung, die von den heimischen, scheibengedrehten FuBgefaBen ent- 

lehnte Form des Standringbodens und die von den bronzenen Vorbildern ab- 

weichende Gestaltung des GefaBkbrpers an.

AltersmaBig gehbren beide Graber in die Stufe Latene A. Nach Haffner10 

ware dem Grab 5 wegen der breiten Fibelspirale und auf Grund des Tongefa- 

Bes gegenuber der rillenverzierten Tonkanne die alteste Phase dieses Zeitab- 

schnittes zuzuweisen. Die Koppelringe sprechen in beiden Fallen fur Manner- 

bestattungen.

Die Schnabelkanne gibt AnlaB, nach der Stellung des Toten aus Grab 4 zu 

fragen. Fur Adelsgraber ist die Ausstattung bei beiden Toten auffallend 

bescheiden, wenngleich die GrbBe des Grabes 5 den Bedarf an Aufwand wie- 

der ein wenig ausgleicht. Der mit der Kanne ausgestattete Hugel 4 hingegen 

entspricht in seiner auBeren Form dem Durchschnitt. Die Kannenimitation 

scheint mir dafiir zu sprechen, daB sich hinter ihr eher der Wunsch nach der 

Zugehbrigkeit zur gehobenen Schicht verbirgt, als daB sie fur sich allein 

schon ein Beweis der Zugehbrigkeit ist. Hier kbnnen nur weitergehende Un- 

tersuchungen zum Ziel fiihren. Zunachst einmal miiBte die ganze Graber- 

gruppe „op Meien“ auf ihren Inhalt hin iiberpruft werden. Allem Anschein nach 

handelt es sich um die Begrabnisstatte einer Familie, die iiber zwei bis drei 

Generationen an diesem Platz ihre letzte Ruhe fand. Wir wollen keine unnbti- 

gen Hoffnungen wecken oder ubertriebene Spekulationen betreiben, aber auch 

die Tatsache, daB sich unweit der Familienstatte ,,op Meien“ ein Einzelhiigel 

von erheblicher GrbBe befindet, verdient vielleicht im Zusammenhang mit 

den gesellschaftsgeschichtlichen Erbrterungen Beachtung. Wenn, wie ich an- 

deutete, der Schwerttrager aus Grab 4 mit seiner Kannenimitation mit der 

Zugehbrigkeit zur privilegierten Kaste liebaugelte, es ihm aber zu Lebzeiten 

selbst nicht gelungen ist, diese gesellschaftliche Stufe zu erreichen, so kbnnte 

dies doch seinem Nachkommen gegliickt sein, der mbglicherweise mit dem nb- 

tigen ,,Statuszubehbr“ in dem isoliert liegenden groBen Grabhiigel des be- 

nachbarten Distrikts zu finden ist.

Die Region von Sien und des nbrdlich angrenzenden Schmidthachenbach 

ware ein Musterbeispiel fur die Erforschung des Verhaltens verschiedener Be- 

vblkerungselemente der Hunsriick-Eifel-Kultur in siedlungsgeschichtlicher und 

soziologischer Hinsicht. Hier liegen auf engerem Raum mehrere groBe und 

kleine Grabhugelfelder beieinander. Es sind Friedhbfe in alien, der Regel nach

7 S. Anm. 2, S. 47, Anm. 85.

8 S. Anm. 1.

9 A. Haffner a. a. O.

10 S. Anm. 1.
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stets wiederkehrenden GroBenordnungen vom isoliert liegenden, groBen Ein- 

zelgrab uber die kleine und mittlere Gruppe bis zur Kumulierung von mehr 

als hundert Grabhiigeln. Zahlen wir sie der Reihe und GroBenordnung nach 

auf:

1. Sien (Mtbl. 6311), Einzelhiigel von erheblichem Umfang unweit bstlich 

Hohe 409,4 und etwa 500 m von der Gruppe „op Meien“ entfernt.

2. Sien (Mtbl. 6310), 9 Grabhiigel verschiedener GroBe, Distrikt ,,op Meien“ 

an der siidlichen Gemarkungsgrenze.

3. Schmidthachenbach (Mtbl. 6210), groBerer Graberkomplex im Di

strikt Ruckwald, der in drei raumlich zu trennende Abteilungen gegliedert 

werden kann:

a) Nordgruppe mit 9 Hiigeln.

b) Mittelgruppe mit 6 Hiigeln, unter denen sich ein besonders groBer von 

fast 3 m Hohe und fiber 30 m Dm. befindet.

c) Zusammenhangende Gruppe von fast 50 Grabern, die zum groBeren 

Teil auf den benachbarten Waldbezirk der Gemarkung Otzweiler fiber- 

greift.

Die Gruppen a—c sind an einen alten Uberlandweg angelehnt.

d) Ostgruppe, von a—c um etwa 300 m abgesetzt, aus einer der Zahl nach 

noch nicht festgelegten Grabern bestehend.

4. Sien (Mtbl. 6211), im Walddistrikt ,,Breinert“ verteilen sich auf eine Er- 

streckung von 1000 X 350 m insgesamt 126 Grabhiigel verschiedenen Um- 

fangs, der grbBte Teil davon in lockerer Streuung entlang einer alten Ho- 

henstraBe. Eine Gruppe von etwa 30 Grabern kleineren Formats liegt dicht 

beieinander am Westrand des Feldes (Jahresber. 1962—1965 Trierer 

Zeitschr. 30, 1967, 230, Abb. 2).

Da wir so gut wie nichts fiber das Verhalten der verschieden groBen Sied- 

lergruppen, die aller Wahrscheinlichkeit nach von den verschieden groBen 

Bestattungsplatzen reprasentiert werden, fiber ihre Entwicklung und ihr zeit- 

liches Verhaltnis zueinander sowie ihre soziale Zusammensetzung wissen, 

ware es an der Zeit, einen solchen im Landschaftsverband befindlichen Kom- 

plex griindlich und insgesamt zu untersuchen und nach Moglichkeit den einen 

oder anderen zugehorigen Siedlungsplatz aufzuspuren und in diese Untersu- 

chungen einzubeziehen. Nur so wird es mbglich sein, einen entscheidenden 

Schritt zur Erweiterung unseres Wissens nach vorwarts zu tun.

Die Hiigelgraber im Perchwald bei Berschweiler

Die zweite Stelle, an der die Ferngasleitung eine oberirdisch erkennbare 

prahistorische Fundstatte beriihrte, liegt an der Gemarkungsgrenze zwischen 

Bergen und Berschweiler. Das Feld ist auseinandergezogen und zerfallt in 

drei Gruppen. Die groBten Hfigel Nr. 1 und 2 (Abb. 8) liegen fur sich ungefahr 

200 m nbrdlich der Gemarkungsgrenzenecke von Berschweiler auf Bann Ber

gen. Hfigel Nr. 2 mit 26 m Dm. und 1,6 m H. weist bereits Spuren einer syste-
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Abb. 8 Plan des Grabhiigelfeldes im Perchwald, Gem. Berschweiler und Bergen, 

Krs. Birkenfeld
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matischen Aufgrabung im Kreuzschnitt auf. Die zweite Gruppe (Nr. 3 u. 4 des 

Planes Abb. 8) findet sich 200 m WNW der genannten Gemarkungsgrenzen- 

ecke, ebenfalls auf Bergener Bann. In sich geschlossen und dicht beieinander 

liegend ist die Berschweiler Gruppe. Sie umfaBt 15 meist sehr flache Hugel 

von 8 bis 14 m Dm. und 0,20 bis 0,60 m H. Die im Bereich der Leitungstrasse 

gelegenen Hugel wurden am 29. und 30. Mai 1972 von Karl-Heinz Koch ausge- 

graben. Um die Erdarbeiten zu beschleunigen, muBten die Erdhiigel mit ei- 

nem Ladetrecker in der Weise abgehoben werden, dab die zur Feststellung 

des Grabbaues erforderlichen Erdprofile erhalten blieben.

Hugel 10. Dm. 10,00 m, H. 0,40 m. Die Aufschiittung liber der alten, in 

den Erdprofilen gut erkennbaren Oberflache betrug 25 bis 35 cm. Da weder 

eine Grabgrube noch eine Steinsetzung unter der Erdaufschiittung angelegt 

war, liegt die Annahme nahe, daB man den Toten beigabenlos mit einem Erd- 

hiigel iiberdeckt hatte.

Hugel 11. Dm. 14,00 m, H. 0,50 m enthielt unregelmaBig um die Hiigel- 

mitte verteilt drei Bestattungen und schwer deutbare Verfarbungen einer 

vielleicht vierten Grabanlage.

Grab 1. Die O—W orientierte Grube hatte Abmessungen von 2,30— 

2,40X0,76 m. Das Wurzelwerk eines Nadelbaumes hatte den Ostteil der mit ei

ner randlichen Steineinfassung umgrenzten Grabgrube zerstbrt. Die eisernen 

Grabbeigaben fanden sich an drei verschiedenen Stellen der Grabgrube (zur 

Lage vgl. Plan Abb. 9).

Eine stark korrodierte eis. Lanzenspitze, am oberen Ende durchgebrochen; 

14,00 cm lang, 3,20 cm breit (Inv. 1972, 276); Rest einer stark korrodierten eis. 

Lanzenspitze mit kraftiger Mittelrinne erh. L. 19,40 cm (Inv. 1972, 277); Tiillen- 

rest einer dritten Lanzenspitze (Inv. 1972, 278).

Grab 2. Die Abmessungen der NW—SO orientierten, 0,30 m in den ge- 

wachsenen Boden eingetieften Grabgrube betrugen 2,23X0,52 m. Die Umfas- 

sung bestand aus drei bis vier iibereinander geschichteten Lagen ziemlich 

groBer Steine. Der Tote, von dem keinerlei Spuren bemerkt wurden, war von 

drei Steinlagen bedeckt. Zwei durch die Steine erheblich beschadigte Lanzen- 

spitzen wurden im Siidteil der Grabgrube vorgefunden.

Funde: Reste einer zerbrochenen, mit Erdreich verkitteten groBen eis. 

Lanzenspitze mit breitem Blatt; erh. Tiillenlange 8 cm, gr. Tiillenbreite 2 cm 

(Inv. 1972, 279); Reste vom Blatt und von der Tillie einer weiteren, in den Ma- 

Ben nicht mehr faBbaren eis. Lanzenspitze (Inv. 1972, 280).

Grab 3. Die SW—NO orientierte, 1,12 m lange und 0,34 m breite Grab

grube laBt ein Kindergrab vermuten, das mit Steinen sorgfaltig umstellt und mit 

Flatten abgedeckt war. Funde wurden nicht geborgen.

Grab 4 (?). Die schwer deutbare, stark geschwarzte Verfarbung kbnnte 

vom Teil eines Baumsarges oder Leichenbrettes stammen, dessen fehlende 

Halfte vielleicht bei Anlage des Grabes Nr. 1 zerstbrt worden ist.

Hugel 12. Dm. 8,00 m, H. 0,20 m. Unter der oberflachlich kaum erkenn

baren Erdaufschiittung trat die O—W orientierte, 2,00 m lang und 0,48 m
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Gem. Berschwei ler 

Krs. Birkenfeld

H ti g e I 11

o l.o 2.o 4. o m

Koch 1972

Abb. 9 Grabungsbefund der Graber im Grabhiigel 11 von Berschweiler 

breite Grabgrube zum Vorschein. AuBer einer zwischen den Steinen der 

Randeinfassung befindlichen, grau-braun gefleckten Scherbe eines mattglan- 

zenden GefaBes mit nach auBen abgewinkelter, innen zweifach und breit fa- 

zettierter Randlippe (Inv. 1972. 281) sind keine Grabbeigaben registriert wor- 

den.

Das sparliche Beigabengut und die Geschlossenheit der Berschweiler Gra- 

bergruppe spricht fur einen der vielen durchschnittlich groBen Friedhofe ei

ner Bauernfamilie. Zeichen einer gewissen Armlichkeit ist das Fehlen von 

Keramik in den beiden mit Waffenbeigaben ausgestatteten Mannergrabern. 

Ob in dem beigabenlosen Grab Nr. 3 des Hiigels 11 eine Frau beerdigt war, ist 

nicht zu entscheiden. Eine Erklarung fur die von der Hauptgruppe abgeson- 

derten Graber Nr. 1—4 auf Bergener Bann ist ohne Kenntnis der Grabinhalte 

nicht moglich. Auf Berschweiler Bann wurde bei Umwandlung einer Wald- 

parzelle in Ackerland auf Hbhe 435,2 eine weitere kleine Hiigelgrabergruppe 

eingeebnet, die mit den Bestattungen im Perchwald gleichzeitig ist.
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Textilfund Sien, Grabhiigel 4

von

Hans-Jurgen Hundt

Kleines Eisenmesser mit auf die Griffangel im VerbundguB aufgegossenem 

Bronzegriff (Inv. Nr. 72, 284).

Auf der Klinge hat sich durch Eisenoxidtrankung ein Geweberest erhalten 

(vgl. Abb. 4, la—b, Beitrag Schindler).

2
Es handelt sich um einen - - -  Wollkbper. Seine Kette besteht aus Zwirn in

S-Drehung von 0,3—0,4 mm Starke. Die Kettdichte betragt 14 Faden auf 1 cm. 

Der SchuB besteht aus Garn in Z-Drehung von 0,3—0,4 mm Starke. Die 

SchuBdichte betragt 10 Faden auf 1 cm.

So bescheiden der Textilrest des Grabes von Sien auch erscheinen mag, 

stellt er doch ein charakteristisches Zeugnis fur seine Zeit dar und fiigt sich in 

die bisher bekannten gleichalten Textilien sehr gut ein. In der Hallstattzeit 

begegnen ganz vereinzelt Gewebe, sowohl in Leinen- wie in Kbperbindung, die 

in der Kette wie im SchuB aus Zwirn bestehen, obwohl man in dieser Zeit im 

allgemeinen Zwirn in der Kette, im SchuB aber schlichtes Garn bevorzugt 

(Jahrb. RGZM Mainz 18, 1971, S. 115 f.). In der Latenezeit geht man dazu liber, 

sowohl in der Kette wie im SchuB einfaches Garn zu verweben. Ich konnte aber 

in zwei Grabern der Friihlatenezeit jenes auch in unserem Geweberest von Sien 

2 
angetroffene - - -  Kbpergewebe nachweisen, in dem die Kette aus S-Zwirn, der

SchuB aber aus einfachem Z-Garn gebildet wird. Es sind dies die Graber von 

Hbresham, Lkr. Altotting, Hugel 4 (Prahist. Staatssammlung Miinchen 1960. 773) 

und Worms-Herrnsheim, Fiirstengrab 1969 (Jahrb. RGZM Mainz 18, 1971, 

S. 113 ff.). Diesen beiden Vorkommen fiigt sich nun das Gewebe von Sien als 

drittes Beispiel eines friihlatenezeitlichen Kbpers mit Zwirnkette und GarnschuB 

hinzu.

Dieser Fund bestatigt uns, daB wir in der Abfolge der vorgeschichtlichen 

Epochen nicht nur mit einer stilistischen und technischen Entwicklung der 

Formen aus Keramik und Metall rechnen durfen, sondern daB auch die Textil- 

technik Entwicklungsgesetzen unterworfen zu sein scheint, die zu charak- 

teristischen Anderungen in den Produkten fiihren. Freilich beschranken sich 

hier unsere Erkenntnisse zunachst auf den Nachweis eines Wandels in der 

Technik, da die Kleinheit der iiberlieferten Zeugnisse weitergehende Schliisse 

auf Wandlungen in der Tracht der Zeit noch nicht zulaBt.


