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Untersuchungen auf dem Burgring von Erden, 

Kreis Bernkastel-Wittlich

von

Reinhard Schindler

Abb. 1 Der Burgberg von Erden mit Urzig im Vordergrund

Auf den Burgring von Erden wurde das Landesmuseum erstmalig aufmerksam 

gemacht durch eine schriftliche Benachrichtigung von Pastor Koster. Dieser 

kannte zwar die Wehranlage am Moselufer nicht aus eigener Anschauung, ver- 

anlabte aber durch seine Nachricht eine erste Besichtigung durch Kruger und 

Loeschcke am 29. Juli 1921. Danach erfolgte eine kurze Mitteilung im Jahres- 

bericht des Provinzialmuseums Trier1. Der Platz „Auf dem Ring“ bei Erden 

wird dort merkwiirdigerweise als eine kleine, nur 20 m breite befestigte Flache 

bezeichnet, 100 m uber der Mosel. Hier liegt eine Verwechslung mit der Burg- 

ruine vor, die 120 m unterhalb des Burgberges im Weinbergsgelande liegt. Sie 

fiihrt nach Pastor Koster den Namen „In den Schweinestallen“ und wird in der 

handschriftlichen Notiz von Loeschcke von 1929 als Rundturm von 15 bis 20 m 

Durchmesser skizziert. Die Mabe des hbher gelegenen Burgringes sind auf 

einem weiteren Skizzenblatt mit 150 X 200 m beziffert. Die Angabe in den

1 Bonner Jahrb. 127, 1922, 345.
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Bonner Jahrbiichern bezieht sich also in Wirklichkeit auf den historischen 

Ruinenplatz2, nicht aber auf den Burgring.

Im Zuge der systematischen Erfassung aller Wehranlagen im Regierungs- 

bezirk Trier, die 1917 angeregt und in den zwanziger Jahren mit dem Ziel 

wirksamer Sch.utzmal3nahm.en fortgesetzt wurde, ist der Burgring am 3. Marz 

1933 durch F. Badry vermessen worden3. Steiner hebt unter Berufung auf diese 

Vermessung die ausgezeichnete Lage am felsigen Hochuferrand mit dem fallen- 

artig gestalteten Zugang der Burg hervor4. Ausfiihrlicher hat sich sodann 

Steiner in der Trierischen Landeszeitung mit dem Burgring beschaftigt5. Er be- 

schreibt ihn als halbrunde Platte, die sich 6 bis 8 m uber ihre Umgebung erhebt. 

Der halbkreisfbrmige Wall ist nur an der Ostseite ausgepragt, hier befindet sich 

der korridorartige Zugang mit zuriickverlegter Torsperre. Steiner spielt mit 

dem Gedanken, da!3 auf den Erdener Burgberg die Beschreibung des Venantius 

Fortunatus uber die Moselburg des Niketius passen kbnne, zieht aber diesen 

Verdacht sogleich wieder zuriick, da hierfiir auch viele andere Moselhohen in 

Betracht kommen. Er spricht schliefilich dem Burgberg eher eine mittelalter- 

liche oder friihgeschichtliche als eine vorgeschichtliche Entstehung zu.

1940 hat W. Dehn in Begleitung von F. Badry dem Burgring noch einmal 

einen Besuch abgestattet. Ihn hat vor allem der Weitblick beeindruckt, den 

man von diesem Platz aus geniellt, und er fiigte seinem Bericht ein Foto bei, auf 

dem der Burgberg aus 10 km Entfernung, und zwar von der ehemaligen Reichs- 

strabe Bullay—Wittlich (jetzt Bundesautobahn) aus aufgenommen ist6. Auch er 

hebt den eingezogenen Eingang nach Art des Allenbacher Ringskopfes hervor 

und vermerkt, da!3 die devonische Bergkuppe nur im Norden und Osten von 

einem gut erhaltenen Wall geschiitzt ist.

Der Burgring von Erden, auf dem Mebtischblatt 6008 (Bernkastel-Kues) als 

B o r b e r g , sonst auch Burberichkopf, Burgberg oder ,,Auf dem Ring“ ge- 

nannt, liegt auf dem westlichen Hochufer der Mosel, 1200 m Luftlinie von der 

Ortsmitte Urzig entfernt. Die Mosel trennt ihn von dem sudlich gelegenen, 

600 m entfernten Erden (gleichfalls in Luftlinie gemessen), dessen Gemarkung 

wegen der sonnenbeschienenen Nordhange mit einem Zipfel auf die westliche 

Moselseite ubergreift. An diesen steilen Schieferhangen gedeihen so bekannte 

Weine wie das Erdener Treppchen und der Urziger Wiirzgarten. Die reben-

2 Wackenroder ftihrt in den Kunstdenkmalern des Kreises Wittlich (1934) 317—321 

in Urzig drei historische Burgen an:

1. Das castrum cui nomen Urcich, das im Ort gelegen habe. Hier wurde 1088 der 

Trierer Erzbischof Conrad gefangengehalten, auf einen nahen Berg gefiihrt und 

vom Felsen hinabgesturzt.

2. Die Burg Or ley, heute Urley genannt und Stammsitz des 1129 zuerst genannten 

gleichnamigen Geschlechtes. Erzbischof Arnold II. (1243—1259) verwiistete die Burg.

3. Die Ruine der Burg zur Leyen (einer Sonderlinie dieses Geschlechts) mit Resten 

eines Wachtturmes mit Sonnenuhr und der Flurbezeichnung Nicolausley. Dieser 

Platz muBte identisch sein mit der von Loeschcke und Kruger 1929 aufgesuchten 

Ruinenstelle.

3 Unterlagen im Feldbuch Nr. 402, S. 1—50 LM Trier.

4 Jber. Prov.-Mus. 1932, Trierer Zeitschr. 8, 1932, 137.

5 P. Steiner, Eine vergessene Moselburg. Trierische Landeszeitung 4. Marz 1933.

6 Bericht Dehn vom 14. Juni 1940, Ortsakten LM Trier.
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Abb. 2 Plan des Burgringes von Erden, 1:2 500 mit den Grabungsschnitten I — X (1975)

bewachsenen Hange steigen von 104,0 m + NN am Flufiufer um mehr als 250 m 

bis zu dem schbnen Aussichts- und trigonometrischen Punkt 354.1 am Burg- 

berg auf.
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Der Burgberg lost sich als weithin sichtbare, langlich herausragende Kuppe 

aus dem devonischen Gebirgszug am linken Moselhochufer heraus. Er wird an 

Hohe nur von dem ostlich anschlieBenden Teil dieses Zuges uberragt, der bei 

einer kleinen Kapelle oberhalb der Kinheimer Berge bis zu 407,1 m ansteigt. 

Auf seinem Riicken tragt er, gleichlaufend mit der heutigen KreisstraBe, eine 

RbmerstraBe, die aus der Wittlicher Senke kommend uber Mont Royal hinweg 

die Moselschleife bei Traben-Trarbach erreicht. Diese StraBe fiihrt am Nord- 

fuB des Erdener Burgberges entlang. Denkt man sich den heutigen Hochwald- 

bestand der Kuppe des Burgberges und des ihn umgebenden Brotchenwaldes 

hinweg, so begreift man die hervorragende strategische Lage dieser Hbhen- 

befestigung. Von hier aus berherrscht man das Alftal von Bengel bis Bausen

dorf und dariiber hinaus uber die Vulkankegel bei Neuerburg bis an den West

rand der Wittlicher Senke. Unschwer kann der des Landes Kundige von vielen 

Punkten des 12 km entfernten Liesertales den Bucket des Erdener Burgberges 

ausmachen. Reicht der Blick nach Siiden nicht im entferntesten so weit wie 

nach Norden und Westen, so beherrscht er doch von dem herrlichen Aussichts- 

punkt nahe dem TP 354,1 aus die weitausgezogene Moselschleife zwischen den 

bekannten Weinorten Graach und Krov. Von hier war die Kontrolle uber Vor- 

gange an der FluB- und Landseite gesichert.

Zu jeder Burg gehort ein Umland mit den entsprechenden Bewohnern. Man 

kann dafiir die ostlich an den Burgring anschlieBende Hochflache ebenso in 

Anspruch nehmen wie die fruchtbare Weite des Alftales. Aber auch das sanft 

ansteigende, von der Moselschleife umflossene Land siidlich des Flusses wird 

dem Herrschaftsbereich der Burg zuzuordnen sein. Die zwar unterschiedlich 

schroffen, aber insgesamt siedlungsfeindlichen Hange, die den Burgberg nach 

alien vier Himmelsrichtungen umgeben, bedingen eine siedlungsfreie Zone rings 

um die Befestigung in einem Abstand von mindestens 2 km.

Wenden wir uns nun dem Befestigungswerk selbst zu. Es schlieBt sich in 

annahernder Halbkreisform um die Nordseite der nierenfbrmigen, von Ost 

nach West erstreckten devonischen Bergkuppe; deren grbBte Langsausdehnung 

miBt 300 m, die grbBte Breite etwa 150 m. Im Osten lauft die Kuppe schmal 

aus. Im Siidwesten und entlang der ganzen Siidseite stbBt der Berg an die 

250 m abfallenden Steilhange, hier bedurfte es keiner kiinstlichen Befestigung 

(Abb. 1 u. 2).

Von der aus Richtung Urzig heraufziehenden KreisstraBe kommend er

reicht man den Wall uber einen in letzter Zeit ausgebauten Waldweg im Zuge 

des alten Burgzuganges, der zum schbnen Aussichtspunkt mit Moselblick am 

TP 354,1 hinfiihrt. Kurz vor dem Eintritt in den Burgring wird man von der 

Hbhe und Machtigkeit des zur Rechten aufsteigenden Walles beeindruckt, dem 

eine schwache Grabensenke vorgelagert ist. Ein zweiter Graben, den Dehn vor 

dem Hauptgraben hatte sehen wollen, ist schwer auszumachen. Links vom 

Zugangsweg erkennt man noch einen niedrigen und kurzen Wallstummel, der 

mit einer tief auslaufenden Grabensenke und einer offenbar naturbedingten 

zweiten parallel zum Graben verlaufenden Mulde an der bstlichen Bergseite 

endet. Hier wurde in jungexer Zeit in einem Steinbruch Material fur die nahe- 

gelegenen Weinbergsmauern gewonnen. Aber auch der Hohe Wall hat offen-
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sichtlich Schiefersteine fiir diesen Zweck hergeben miissen, wie man den Ab- 

grabungen an dessen ostlicher AuBenseite entnehmen kann (Abb. 2). Auf diese 

Abgrabungen ist vermutlich die in Urzig kursierende Nachricht zuriickzufiihren, 

der Burgring habe eine Mauer gehabt. Da eine solche oberirdisch nirgends 

erkennbar ist und auch friiher sicher nicht erkennbar war, kann man sie nur 

bei der Steinsuche entdeckt haben.

Der von Nordwesten auf den Zugang zustoBende 15 bis 20 m breite Haupt- 

wall biegt am Wegeinschnitt fast rechtwinkelig nach SSW um und begleitet 

den Weg noch etwa 30 m an der rechten, das heiBt fiir die Burgverteidiger 

wichtigen Seite. Am auslaufenden Ende des den Weg flankierenden Walles 

miiBte das Tor gelegen haben.

Die bogenfbrmige Hauptbefestigung der Anlage zeigt im ostlichen Ab- 

schnitt einen auch von innen sichtbaren, 1,50 m hohen Wall, der nach Westen 

zu immer flacher wird, um schlieBlich nach einer Strecke von 130 m auszu- 

setzen. Von hier an bis zum Auslaufen des Befestigungsringes an der West- 

seite ist nur noch ein kraftiger Terrassenabsatz erkennbar, den man nicht als 

kunstlich bezeichnen wiirde, wenn nicht der 4 m hohe AuBenhang mit den 

Schieferplatten einer zusammengebrochenen Mauer ubersat ware und die na- 

tiirlichen Hohenverhaltnisse nicht zu erkennen gaben, daB das Gelande durch 

Menschenhand verandert worden ist. Die Grabungsergebnisse in den Schnitten 

I und II sollten dies bestatigen.

An den Wall und den Terrassenabsatz schlieBt im Inneren ein 20 bis 30 m 

breiter, ebener Streifen an. Dann steigt die Burgflache zum Mittelpunkt hin 

in unterschiedlicher Reliefbildung noch um 7 m bis zum hbchsten Punkt an. 

Im Nordwesten sind in diesen Anstieg noch einmal zwei schmale Terrassenab- 

satze eingeschaltet. Diese Absatze und das Plateau im oberen Zentrum sowie 

auch der durchgehend ebene Gelandestreifen hinter der Umwallung sind fiir 

Bebauungszwecke gut geeignet.

Die dreimonatigen Ausgrabungen in Erden begannen am 8. Juli und en- 

deten am 10. Oktober 1975. Es wurde an fiinf Wochentagen durchgehend 

acht Stunden ohne Unterbrechung gearbeitet. Die Unternehmung war von 

trockenem Sommerwetter begiinstigt. Die wenigen Regentage wirkten sich bei 

der tonigen Struktur des Bodens ungiinstig auf die Erdarbeiten aus.

Die Ausgrabung auf dem Burgring in Erden ist der letzte Programm- 

punkt eines Vorhabens, fiir das die Deutsche Forschungsgemeinschaft dem 

Unterzeichneten eine Sachbeihilfe zur Verfiigung gestellt hat. Aus dieser 

Sachbeihilfe wurden Fahrt- und Reisekosten, kleine Sachausgaben und gering- 

fiigige Lohnkosten bestritten. Der im Antrag fiir die Ausschachtungen veran- 

schlagte Betrag brauchte nicht voll in Anspruch genommen zu werden, weil 

das Arbeitsamt Trier im Rahmen einer ArbeitsbeschaffungsmaBnahme fiinf 

Erdarbeiter bewilligt hatte, deren Lbhne aus Mitteln der Bundesanstalt fiir 

Arbeit in Niirnberg erstattet worden sind.

Die Beaufsichtigung der Arbeiter seitens geschulter Museumskrafte er- 

folgte je nach der Personalsituation im Wechsel. Es waren daran beteiligt die 

Herren Dauphin, Rauen, Eisenberg und Dennemark. Wahrend der Ausfiihrung
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von Vermessungsarbeiten iibernahm Herr K.-H. Koch die Aufsicht. Gesamt- 

aufsicht und Durchfiihrung der Zeichenarbeiten lag in Handen des Verfassers. 

Die ersten vier Wochen hatte stud, theol. Roos als Vorarbeiter mitgewirkt. Die 

Arbeiten waren mit der zustandigen Forstdienststelle und mit dem Gemeinde- 

vorsteher von Erden als zustandigem Eigentiimer abgesprochen. Die zustan- 

dige Amtsverwaltung in Bernkastel ist von der Ausgrabung rechtzeitig infor- 

miert worden. Bei der Auswahl der Arbeitskrafte, die (mit einer Ausnahme) 

aus dem nahegelegenen Urzig stammten, waren der Ortsbiirgermeister von 

Urzig, Herr Gerlach, und das Arbeitsamt in Bernkastel behilflich.

Bei den Grabungsschnitten muBte auf den mit starken Eichen und Buchen 

besetzten Baumbestand Riicksicht genommen werden. Die Schnitte HI, IV und 

VI galten der Erforschung des Ostwalles, die Schnitte I und II dem terrassen- 

formig gebildeten Westteil der Befestigung (Abb. 2). In den Schnitten V und 

VI a—b sollte der Flankenschutz des eingezogenen Torweges untersucht wer

den. Auf einen Torschnitt selbst wurde wegen besonderer technischer Schwie- 

rigkeiten verzichtet. Die Schnitte VIII—X liegen im Burginnenraum. Die auf- 

gezahlten Schnitte sind in folgendem Nacheinander untersucht worden: IV, III, 

IX, V, X, VI, VIII, II, VII und I.

Von den sieben Wallschnitten werden hier die Profile der Schnitte I, II, IV 

und VII (Abb. 5, Faitplan) abgebildet, weil sie allein fur die Interpretation des 

Mauerbaues ergiebig sind. Um bei ihrer Beschreibung unnbtige Wiederholungen 

zu vermeiden, nehmen wir vorweg, was fur die Bodenverhaltnisse iibereinstim- 

mend in alien Untersuchungsabschnitten zu sagen ist. Die Signaturen und die 

Randlegende zu Abb. 5 geben zusatzlichen AufschluB. Die vom tiefen Violett- 

braun bis zum hellen Gelbbraun wechselnde Tonung der Boden darf nicht 

dariiber hinwegtauschen, daB sie alle die gleiche Herkunft haben. Es sind Ver- 

witterungsprodukte des anstehenden Schiefers, der auf dem Kopf des Burg- 

berges dicht an die Oberflache tritt und dortselbst nur von einer diinnen Vege- 

tationsdecke iiberzogen ist. Er wurde im Laufe der Zeit einschlieBlich der 

letzten zwei Jahrtausende zu teils tonigem, teils lehmigem Sand zuriickgebil- 

det und bedeckt in unterschiedlicher Starke die Hange bis zum Halbkreiswall 

und weit dariiber hinaus. Da aber der an einem natiirlichen Gelandeabsatz 

entstandene Wall wahrend der letzten 2000 Jahre fur die erodierenden Ver- 

witterungstone eine Art Barriere bildete, wurden diese hier besonders hoch, 

teilweise bis zu 2 m aufgeschichtet. Dieses Naturprodukt iiberlagert in den er- 

wahnten Starken auch den Laufhorizont aus der Zeit der Burgbenutzung. Da 

es im Grenzbereich zwischen natiirlich entstandenen Boden und dem Erbau- 

ungshorizont oftmals an Trennscharfe mangelt und haufig genug die kiinst- 

lich umgelagerten und natiirlich geschichteten Boden sich in ihrer Struktur 

ahneln, erhofften wir uns Hilfe durch bodenkundliche Analysen, die dankens- 

werterweise Herr Dr. Walter von der Landes-Lehr- und -Versuchsanstalt der 

Staatlichen Weinbaudomane in Trier durchfiihrte. Allein auch von dieser Seite 

war wenig Klarheit zu gewinnen. Selbst die wenigen Partien, die sich durch 

gewisse Fundanhaufung als alte Laufhorizonte zu erkennen gaben, unterschie- 

den sich durch ihren geringen Phosphatgehalt nur unwesentlich von den durch 

Menschenhand bewegten Ablagerungen. VerlaB war also nur auf die wenigen, 

fundfiihrenden Schichten.
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Der 20 m lange und 1,50 m breite Schnitt I (Abb. 5) liegt etwa in der Mitte 

des gradlinigen, nach Nordwesten gerichteten Abschnittes der halbkreisfdr- 

migen Befestigung. Der jetzige Oberflachenverlauf gibt an der Oberkante des 

8 m hohen Steilhanges nur eine kaum wahrnehmbare Aufwblbung zu erken- 

nen. Wie ein Blick auf das an der Ostseite des Schnittes aufgezeichnete Profil 

lehrt. muB diese Aufwblbung in alter Zeit starker gewesen sein. Die Einsen- 

kung an der Innenseite ist durch allmahliches BodenflieBen vom holier gele- 

genen Inneren des Burgberges aufgefiillt worden. Die Innenbbschung des einst 

sichtbar gewesenen Randwalles zeichnet sich in mehreren Linien zwischen 

den Meterpunkten 0 bis 6 des Profilschnittes ab. Die dariiber lagernde gelb- 

tonige Auftragung ist nach dem Verlassen des Platzes durch das erwahnte 

BodenflieBen entstanden.

Den Kern der Randaufwolbung bildet ein Wall aus Schiefersteinen mit 

einer 3 m breiten, flach auskeilenden Innenbbschung und einer 2 m breiten, 

steiler gebbschten Aufienseite. Dieser Steinwall ist der Rest einer zusammen- 

gebrochenen Mauerschale, deren geradwandige Innenkante zwischen Meter 

5 und 6 noch zehn Steinlagen hoch erhalten ist. Im dazugehbrigen Planum 

wird sichtbar, daB diese gerade Innenwand an einer Stelle die Lucke fur einen 

einstmals eingebauten, senkrechten Holzpfosten offenlaBt. Hangabwarts tritt 

zwischen den Meterpunkten 8 bis 12 eine zweite Steinanhaufung auf. Sie ist 

wegen der Schraglage des Untergrundes insgesamt unregelmaBig gestaltet. 

Zwischen Meter 10 und 11 hebt sich, von Versturzmaterial verdeckt, der Rest 

einer zweiten, in situ befindlichen Trockenmauerschale ab. Auch hier sind 

noch etwa zehn iibereinandergeschichtete Schieferplatten im alten Verband er

halten geblieben. Im Gegensatz zur zuerst beschriebenen Mauerschale ist dies- 

mal statt der Innenseite die AuBenwand geradlinig abgesetzt. Im Planum ist 

die Stelle, an der der Pfostenschlitz gesessen hat, durch eine Ausbruchliicke 

gekennzeichnet. Die hier fehlenden Steine mit der Aussparung fur den Pfosten 

sind beim Zusammenstiirzen der Mauer in die Tiefe gerissen worden.

Vor dem auBeren FuBpunkt dieser Mauerschale wird eine 2 m breite, nur 

leicht angeschragte Berme sichtbar. Da auf dem schmalen Absatz nur ein ge- 

ringer Teil des Mauerversturzes Platz fand, taucht der grbBere Teil hangab

warts zwischen den Meterpunkten 17 bis 19 auf. Hier etwa beginnt die Innen

kante des Wallgrabens, der im Schnitt I aus technischen Griinden nicht aus- 

gehoben wurde. Das Fullmaterial zwischen den beschriebenen Steinansammlun- 

gen besteht in den oberen Lagen aus hell- bis dunkelbraunem Mischboden, 

der schichtweise mit grobem bis mittlerem Schieferschrott vermengt ist. In den 

tieferen Lagen macht sich der Ubergang zu den natiirlich entstandenen Ver- 

witterungsbbden durch tiefbraun bis violettbraun gefarbte Boden bemerkbar. 

Die lehmigen Erdmassen sind auch hier mit feinen oder groberen Splittern 

zerkleinerter Schieferbrocken vermischt. Die schichtweise Verteilung von 

Schrottmaterial gleicher GroBe laBt auf verschiedene Ablagerungsphasen 

schlieBen. Auf die Schwierigkeit, langanhaltende natiirliche Schichtung von 

kurzfristigen Auftragungen durch Menschenhand auseinanderzuhalten, ist ein

gangs bereits hingewiesen worden.
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Aus dem Befund im Schnitt I ist eine doppelschalige Trockenmauer von 

5,10 m Breite abzuleiten. Der Zwischenraum zwischen den Steinschalen war 

mit Erdreich ausgefullt. An den geradwandigen AuBenseiten der durchnittlich 

1 m breiten Mauerschalen bezeugen 15 cm breite Aussparungen das einstige 

Vorhandensein eines Geriistwerkes aus senkrechten Holzpfosten. Spuren hol- 

zerner Queranker sind nicht nachzuweisen. Der FuBpunkt der auBeren Mauer- 

schale liegt 2,20 m tiefer als die Sohle der Innenschale, die scharf an der ehe- 

maligen Hangkante angesetzt ist. Das Steinmaterial vom Oberbau beider Mauer

schalen ist jeweils in entgegengesetzter Richtung abgestiirzt und hat geringe 

Reste der in situ verbliebenen Mauerunterlagen ummantelt. Diese Tatsache 

weist in Verbindung mit verlagerten Erdmassen auf eine kompakte Fiillung 

zwischen den Steinschalen, eine Tatsache, die im Hinblick auf anders zu deu- 

tende Befunde im Schnitt IV festgehalten zu werden verdient.

Schnitt II (Abb. 2) befindet sich in jenem Teil des Halbbogens, in dem die 

randliche Befestigung oberflachig noch weniger deutlich bemerkbar ist, wie 

im Bereich von Schnitt I. Die Bedingungen fiir den Mauerbau waren hier auch 

insofern anders, als der natiirlich vorgebildete Gelandeabsatz mehr als 5 m 

niedriger und der Hangwinkel bedeutend flacher ist als dort. Wir stoBen beim 

Meterpunkt 7,8 des an der Nordseite des Schnittes aufgezeichneten Profils 

(Abb. 5) auf die geradwandige Innenseite des Mauerkerns mit markant ausge- 

pragtem Pfostenschlitz, der 0,40 m unter die unterste Steinlage ins Erdreich 

eingegraben und mit hochkant gestellten Schiefersteinen verkeilt war. Der 

Befund ist in Planum und Aufsicht dargestellt. Die nicht mehr in urspriing- 

licher Lage befindlichen Mauerteile sind zwischen Meter 8 bis 10 in schrag 

aufsteigendem Winkel nach auBen verlagert. Dieser Versturzkeil wird von 

einem zweiten, fast 2 m machtigen Steinpaket durch eine breite Lehmpackung 

getrennt. Die Steine verteilen sich in gleichmaBiger, ebenfalls leicht anstei- 

gender Schichtung auf eine Breite von 4 m zwischen den Meterpunkten 9 bis 

13 und sind auf eine Schicht gelbtonigen, festen Bodens aufgelegt. Ihrer Lage 

nach miissen diese vormals senkrecht aufgesetzten Steinmassen zusammen- 

hangend in einem Gewaltakt nach vorn gerissen worden sein. Dabei wurden 

auch die untersten, zwischen Meter 9 und 10 scheinbar noch im horizontalen 

Verband verbliebenen Flatten so verdriickt, daB man keine eindeutige Ant

wort auf die Frage finden kann, ob hier die geradwandige AuBenfront der 

Trockenmauer und ein Aquivalent zu dem beschriebenen Pfostenschlitz der 

Innenseite vorhanden war. Trafe dies zu, so wiirde die Gesamtbreite der 

Mauer in Schnitt II kaum 2 m betragen haben. Das aber ist deswegen un- 

wahrscheinlich, weil die Mauerbreiten in alien anderen Wallschnitten zwi

schen 4 und 5 m bzw. sogar dariiber hinaus gelegen haben. So ware in Schnitt II 

die auBere Mauerschale ein Stuck weiter hangabwarts zu suchen. Hierfiir 

bieten sich die horizontal liegenden groBen Schieferplatten an, die zwischen 

den Meterpunkten 13 bis 15 unter der gelbtonigen Fullschicht des Profils ein- 

gezeichnet sind. Soweit sie horizontal auf dem harten, von Menschenhand 

nicht bewegten Untergrund aufliegen, scheinen sie den Teil einer Berme zu 

bedecken, die der Mauerfront vorgelagert war. Die nach rechts abgekippten 

Flatten zeigen in ihrer Fallrichtung an, daB das Steinwerk der vorderen Mauer

schale, deren auBerer FuBpunkt im Bereich des Meterpunktes 13 gelegen
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Abb. 3 Burgring Erden, Schnitt IV von innen mit riickwartiger und mittlerer Mauer- 

schale

haben diirfte, insgesamt in den dicht davor liegenden Graben gestiirzt ist. 

Bei diesem Sachverhalt kommen wir auf eine Gesamtstarke der doppelschali- 

gen Mauer, die derjenigen des Schnittes I ungefahr entsprechen wiirde. Der 

Vollstandigkeit halber sei erwahnt, dab auch im Schnitt II aus technischen 

Griinden von einem Grabenaushub Abstand genommen werden mufite.

An der Innenseite wurde 1 m unter der Oberflache zwischen den Meter- 

punkten 3,6 bis 6,5 des Schnittes II eine grbbere Ansammlung spatlatenezeit- 

licher Scherben registriert. Diese Fundschicht liegt etwa 0,5 bis 0,6 m fiber der 

Sohle der inneren Mauerschale und diirfte den Lauf- und Benutzungshorizont 

der Burgbewohner anzeigen. Alles darunterliegende Erdreich ist z. T. beim 

Mauerbau bewegt bzw. zwecks Nivellierung des Baugrunds aufgetragen wor- 

den. Die tieferen Lagen diirften indes nattirlich abgelagert worden sein. Die 

Felsoberflache wurde bei Meter 7 in einer Tiefe von 2,90 m unter jetzigem 

Niveau angegraben.

Der nicht abgebildete Wallschnitt III liegt 10 m von dem sogleich aus- 

fiihrlich zu besprechenden Hauptschnitt IV entfernt (Abb. 2). Hier wurde nur 

der innere Hang der Wallbbschung aufgegraben. Mit einer Erweiterung zum
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Burginnenraum sollte die Frage der unmittelbar anschlieBenden Innenbesied- 

lung geklart werden. Der 2 m starke Deckboden uber dem anstehenden, durch 

unregelmaBige Einsenkungen unterschiedlich geformten Naturfels gab auBer 

geringfiigigen Scherben in Streulage ca. 1 m uber dem anstehenden Schiefer 

nichts an Besiedlungsspuren zu erkennen. Der Schnitt wurde bis zur inneren 

Mauerschale der Befestigung durchgezogen. Auch diesmal zeigte sich an der 

geradwandigen Innenseite der Schale ein rechteckig ausgesparter Pfosten- 

schlitz fur ein etwa 18 X 25 cm starkes Geriistholz. Ein nach innen abfallender 

Versturzkeil bedeckte den noch 1 m hohen, aus zehn Steinlagen bestehenden, 

unzerstorten Teil der Mauerschale.

Im Bereich des 34 m langen und 1,50 m breiten Wallschnittes IV (Abb. 2) 

ist die Befestigung als regularer Wall mit Graben markant ausgepragt und gut 

erhalten. Der Schnitt wurde 8 m tief ins Burginnere vorgetrieben (Abb. 5). 

Die Differenz zwischen der Wallkrone und dem tief gelegenen Vorgelande 

betragt 5,20 m. Vom Burginneren her hat der Wall eine Hohe von 1,20 m. Bei 

der Beschreibung des an der Nordseite aufgezeichneten Profils beginnen wir, 

der von links nach rechts laufenden Meterzahlung folgend, beim Meterpunkt 5.

Zwischen Meter 6,00 und 8,50 ist ca. 0,85 m unter der Oberflache der mit 

kleinen schragen Kreuzen signierte, durch Scherbenfunde ausgewiesene Lauf- 

und Erbauungshorizont markiert. Er wird iiberlagert von einer diinn aus- 

laufenden Steinlage zwischen den Meterpunkten 6,5 bis 12. Ein zweiter, 0,40 m 

tiefer ansetzender Keil beginnt spitz auslaufend beim Meterpunkt 9,5 und 

endet, bis auf eine Starke von fast 2 m verbreitert, bei Meterpunkt 14. Hier 

stoBt er an eine senkrecht aufsteigende, 1,30 m hohe, aus 15 Steinlagen gebil- 

dete Mauerschale, die durch Erddruck um ein geringes aus ihrer lotrechten 

Position herausgedriickt worden ist (Abb. 3). Der zerstbrte Oberbau dieses Mauer- 

restes ist nach links abgekippt, wo er den beschriebenen Steinkeil bildet. An der 

rechten Seite der untersten Mauersetzung bemerkt man, gegenlaufig geschicht- 

tet, einen weiteren Keil von nur 0,80 m Starke. Er diinnt nach rechts aus und 

liegt zwischen den Meterpunkten 14,5 und 15,5 dem auslaufenden Ende eines 

weiteren Versturzkeiles auf, den wir sogleich weiter verfolgen werden. Bei 

dem kurzen Keil zwischen Meterpunkt 14,5 und 15,5 handelt es sich vermut- 

lich um eine Art Gegenlager fur die Festigung der senkrecht aufsteigenden, 

mit Erdreich hinterfullten Mauerschale.

Der soeben angesprochene vierte Versturzkeil beginnt diinn auslaufend bei 

Meterpunkt 15 und stoBt von links nach rechts starker werdend bei Meter 18,2 

in einer Dicke von 1,00 m wiederum an den untersten Teil eines in situ ver- 

bliebenen zweiten Mauerrestes. Er ist mit 14 erhalten gebliebenen Steinlagen 

0,85 m hoch. Die Versturzmassen seines zerstbrten Oberbaues haben sich nicht 

nur nach der bereits beschriebenen linken Seite, sondern auch nach rechts ver- 

teilt, was soviel bedeuten wiirde, daB im Zeitpunkt des Zusammenbruchs ein 

Abkippen nach beiden Seiten mbglich war. Wichtig fur die Zuordnung des be

schriebenen Mauerschalenrestes beim Meterpunkt 18 ist die Tatsache, daB sich 

nach der linken, zum Burginnern gewandten, glattwandigen Seite wiederum 

ein Pfostenschlitz befand, dessen MaBe im GrundriB Platz fur einen 15 X 15 cm 

groBen Vierkantpfosten freigeben (siehe Planum und Aufsicht zu Schnitt IV bei



Untersuchungen auf dem Burgring von Erden
15

Abb. 4 Burgring Erden, Schnitt IV mit Erweiterung in Frontansicht

Meter 18—19, Abb. 5). Auch hier war der Pfosten, wie im Schnitt II, 0,45 m tief 

in den Untergrund eingelassen.

25 cm unter der Sohle der soeben behandelten Mauerschale beginnt bei 

Meterpunkt 18,5 ein fiinfter Versturzkeil. Er stoBt bei Meterpunkt 22 auf einen 

dritten, 1,20 m hohen Mauerrest, an dessen glattwandiger, diesmal nach rechts 

(das heiBt nach auBen) gerichteter Seite durch eine Erweiterung des Schnittes 

insgesamt drei Pfostenschlitze nachgewiesen werden konnten (Abb. 4 und Plan 

Abb. 5). Die Schlitze sind rund 1 m voneinander entfernt und in Entsprechung 

zu den Schlitzen der anderen Wallschnitte etwa 15 cm breit. Auch hier ist der 

nicht erhalten gebliebene Teil der Mauerschale sowohl nach innen wie nach 

auBen abgestiirzt. Die Steinmassen verteilen sich zu beiden Seiten des erhalten 

gebliebenen Kernstiickes. Die nach auBen gekippten Massen sind bis in den 

Graben hinabgerollt, jedoch wird man nur den unteren Teil der im Graben 

befindlichen Steineinfiillung der soeben geschilderten Mauerschale zuzuschrei- 

ben haben. Die obere Steineinfiillung zahlt zu einer anderen Mauerbauphase, 

die noch zu beschreiben sein wird.

Vorerst noch ein Wort zum Graben. Er ist im Querschnitt trapezfbrmig und 

wurde in den anstehenden Schieferfels eingearbeitet. Die dabei herausgelbsten 

Schieferplatten wird man fur den Mauerbau verwendet haben. Die urspriing- 

liche Grabenbreite wird mit 4 m, die Tiefe mit 1,20 m gemessen (Abb. 5). Die 

Schrage der Grabensohle ist durch den leicht abfallenden Winkel der Schie- 

ferung bedingt. Als die herabfallenden Steine der Frontmauerschale in den 

Graben stiirzten, war dessen Felssohle bereits mit einer 0,20 bis 0,30 m dicken
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Schlammschicht lehmhaltigen Bodens bedeckt. Uber der muldenartigen Abla- 

gerung der Mauersteine zwischen Meterpunkt 28 und 31 verfiillte sich der 

Graben sodann mit einem von Schieferschrott durchmischten lehmigen Sand, 

bis er spater durch die zweite, mit Boden vermischte Steinschicht fast ganzlich 

zugefiillt wurde. Nachtragliches BodenflieBen fiihrte zur volligen Einebnung 

der Grabensenke.

Verfolgen wir die obere bis zu 0,30 m starke Steinschicht des Grabens noch 

einmal nach riickwarts, so sehen wir, dab sie in einem Zuge bis fiber die 

auBere Mauerschale bei Meterpunkt 22 bis 23 hinauslauft und wallaufwarts 

bis zum Meterpunkt 21 ansteigt, um schlieBlich zwischen Meter 21 und 15 in 

ein diinneres Steinband fiberzuleiten. Bei Meterpunkt 15 wird dann eine 

gewisse Verbindung zu den Versturzmengen der zuerst beschriebenen Mauer

schale hergestellt. Damit schlieBt sich der Kreis und wir konnen den Versuch 

wagen, die Befunde des Schnittes IV zu deuten.

Wir glauben zwei verschiedene Mauerbauphasen erkennen zu konnen. Die 

altere Phase wird von den beiden Trockenmauerschalen mit Pfostenschlitzen 

verkorpert (Abb. 3 und 5). Die 4,35 m breite Mauer war zwischen den beiden 

Mauerschalen hohl, wenn man die Versturzkeile beider Schalen richtig deutet. 

Eine solche Konstruktion setzt einen kraftigen, holzernen Innenverbau voraus. 

Nach dem Zusammenbruch oder der Zerstdrung dieses Bauwerks wurde eine 

Erneuerung vorgenommen, das Ganze wurde um etwa 2 m nach riickwarts 

versetzt. Die Innenschalen der neuen 6 m breiten Mauer weisen keine Pfosten- 

schlitze auf (Abb. 3). Der Zwischenraum zwischen den beiden Mauerschalen ist 

mit horizontal geschichtetem Erdreich ausgefiillt. Von den beiden Mauerscha

len ist die auBere nicht erhalten. Sie ist bis auf ganz geringe Reste in die Tiefe 

gerissen worden. An anderen Stellen des Walles ist sie moglicherweise noch 

etwas besser erhalten geblieben.

Von den fibrigen drei Wallschnitten ware sodann noch Schnitt VI (zur Lage 

siehe Abb. 2) am auBersten Ostende des auslaufenden Walles zu erwahnen. Hier 

wollten wir die Frage eines vermuteten ostlichen Flankenschutzes fur den zan- 

genartigen Burgzugang kliiren. Tatsachlich brachte der Suchgraben in dem 

niedrigen Wallstummel die Reste einer Trockenmauer in Form von horizontal 

iibereinander geschichteten, ziemlich groBen Schieferplatten zum Vorschein. 

Das 2 m breite, doppelschalige Mauerwerk war mit Erdreich ausgefiillt.

Auch der Schnitt VII war mit dem Ziel angelegt, Fragen des Flanken

schutzes fiir den Burgzugang zu klaren. Hier handelt es sich um den Natur- 

hang, der die Torgasse an der rechten Seite begrenzt und dessen obere Kante 

vermutlich die Reste einer Steinmauer barg. Dieser Schnitt (Abb. 2) liegt 30 m 

vom einbiegenden Ostende des Hauptwalles entfernt. LagemaBig ist er 

an der allmahlich flacher werdenden rechten Seite des Torweges angesetzt. 

Ein Blick auf das 13 m lange, wegen des Baumbewuchses an einer Stelle um 

etwa 1 m versetzte Nordprofil (Abb. 5) zeigt an, daB der Hohenunterschied 

zwischen dem Weg (rechts von Meterpunkt 13) und der Oberkante des Ge- 

landeabsatzes 3 m betragt. In dem 15 m entfernten Schnitt V nahe dem Wall 

hatten wir eine Hohendifferenz von 8 m gemessen. Schnitt VII wurde fast auf 

die ganze Lange bis auf den gewachsenen Fels hinabgetrieben. Die Felsober-
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Abb. 5 Burgberg Erden, Profile und Teilflachen der Grabungsschnitte I, II, IV und VII
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flache wird von einer unterschiedlich starken Deckschicht gelbbraunen Ver- 

witterungslehms bedeckt, der zwischen den Meterpunkten 5 und 7 mit 0,6 und 

0,7 m die grbBte Dicke erreicht. Uber dieser Grundschicht zeichnen sich zwei 

mit Schiefersteinen angereicherte Versturzkeile ab. Der untere reicht vom 

Meterpunkt 6 bis zum Weg. Am Anfang und Ende lauft er diinn aus und er

reicht bei Meter 8 eine Starke von 0,7 m. Nur wenige, in horizontaler Position 

verbliebene, grbBere Schieferplatten zwischen den Meterpunkten 5 und 6 ver- 

weisen auf den Ausgangspunkt des Versturzes bzw. auf den Standort der Mauer- 

schale, von der das bis zu 7 m weit verlagerte Steinmaterial stammt. Es muB 

der Situation nach die auBere Mauerschale gewesen sein. Die innere Mauer- 

schale ware dort anzusetzen, wo der nachst hbher gelegene Versturzkeil an- 

setzt, und dies ist beim Meterpunkt 2 des Profils der Fall. Der hier beginnende, 

nach rechts streichende Keil senkt sich zunachst bis zum Meterpunkt 5 dem 

Gelandegefalle entsprechend um 0,30 m ab, nimmt im gleichen Abstand an 

Starke zu und steigt sodann bis zum Meterpunkt 7 um 0,80 m an. Dieser Rich- 

tungswechsel der Versturzmasse ist dadurch zu erklaren, daB der Zwischen- 

raum zwischen der geschilderten auBeren und der hier behandelten inneren 

Mauerschale mit Erdreich angefiillt war. Diese Erdfiillung wurde beim Zu- 

sammenbrechen der Mauer mit nach vorn gerissen. Sie bildete in Hbhe des 

7-Meter-Punktes eine wallartige Aufwolbung, an der die Steine der inneren 

Mauerschale zur Ablage kamen. Das Erdreich des inneren, mit relativ wenig 

Steinmaterial vermischten Keiles ist teils dunkel gefarbt, teils von rotge- 

brannten Lehmteilchen durchsetzt und enthielt im Abschnitt zwischen den 

Meterpunkten 5 und 6 Reste von verkohltem Holz, dessen Fallungszeit nach 

der dendrochronologischen Analyse durch E. Hollstein in die Zeit um 150 v. Chr. 

gehbrt. Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, daB an der 

Innenwand der Randmauer wenig Schieferplatten, dafiir aber um so mehr 

Holz, vielleicht in einer Art Lehm- oder Fachwerksverband verbaut gewesen 

ist. Verfolgen wir das Profit noch einmal in Richtung Torweg, so erkennen wir 

uber dem Versturzkeil der auBeren Mauerschale bei den Meterpunkten 9 bis 10 

und 10,2 bis 11,6 noch einmal zwei Steinlagen, deren Richtung leicht nach oben 

abgewinkelt ist. Hier handelt es sich offensichtlich um weitere Teile der inne

ren Mauerverblendung, die abschnittsweise nach unten gerissen wurde. Diese 

Steine werden von den anderen Steinmassen durch Erdreich getrennt, das 

der Innenfiillung des Mauerbaues entstammt und das gleichfalls in der ge

schilderten Art in die Tiefe verlagert wurde.

Uber dem Versturzkeil der inneren Mauerverblendung beobachten wir eine 

bis zu 0,60 m hohe Aufschiittung von Mischboden, der mit kleinen Schiefer

platten durchsetzt ist. Die dariiber folgenden, etwas unregelmaBig gelagerten 

Schieferplatten sind entweder auf die am Hauptwall konstatierte, zweite 

Mauerphase oder auf einfache Verlagerung vom Burginneren her zuriickzu- 

ftihren. Eine Entscheidung dariiber, welche von beiden Entstehungsursachen 

zutrifft, kann nur durch weitere Schnitte oder Flachenabdeckungen herbei- 

gefiihrt werden. Das aber wird gegenwartig durch den Baumbestand verhin- 

dert.

Die mit verbranntem Holz angereicherte Schicht fiihrte iibrigens auch eine

2
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Abb. 6 und 7 Burgring Erden, Pfostengruben in Schnitt X

relativ starke Anhaufung von Fundmaterial, vor allem GefaBreste und feuer- 

gerdteten Lehm, einen Spinnwirtel und einen eisernen Lanzenschuh.

Von den Suchschnitten im Burginneren ist fur uns nur die Flachenab- 

deckung an der hochsten Stelle des Burgberges von Wichtigkeit. Beim Planie- 

ren eines Rastplatzes am schonen Aussichtspunkt nahe dem TP 354,1 und beim 

Verbreitern des Zugangsweges zu diesem Platz waren auf dem hohen, drei- 

eckigen Plateau Teile des hoch anstehenden Schieferfelsens durch eine Pla- 

nierraupe angeschiirft worden. Die nur 0,20 bis 0,40 m starke Vegetations- 

decke uber dem Grundgestein lieB an dieser Stelle Flachenabdeckungen mit 

Aussicht auf groBere Erfolge ratsam erscheinen, groBer im Vergleich zu den 

Suchgraben VIII und IX, bei denen uber der Felsoberflache Deckschichten von 

mehr als 1 m abzutragen waren.

Die Abdeckung des Schnittes X (Abb. 2) erfaBte unter Aussparung des 

Baumbestandes eine Flache von 10 X 6 m. Obwohl das Relief ein teils leichtes, 

nach Norden hin aber kraftigeres Gefalle aufweist, erfaBten wir hier neun 

in den Schiefer eingetiefte Pfostengruben von erheblicher GroBe (Abb. 6—7). 

Auch konnten Brandflecken mit Holzkohlen- und Aschenresten registriert 

und ein wenig Latenekeramik geborgen werden. Die gelandemaBig am 

hochsten liegenden Pfostengruben waren besonders tief eingearbeitet, die we- 

niger stark eingetieften Gruben befinden sich in dem abfallenden Teil der 

Untersuchungsflache. Durch die unterschiedlichen Sohltiefen der Gruben bei 

unebenem Baugrund wurden die Hauspfosten bzw. Dachstander auf gleiche 

Tiefe gebracht, ein Verfahren, das auch bei der Altburg von Bundenbach An- 

wendung fand. Die Sohltiefen der Gruben schwanken in ihren absoluten Hohen 

nur um wenige Zentimeter, so daB ein Niveauausgleich des schragen Baugrundes 

gewahrleistet war. Im folgenden geben wir die wichtigsten MaBe der Pfosten

gruben wieder (Abb. 8).
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Abb. 8 Burgring Erden, Plan der Pfostengruben in Schnitt X

Pfosten 1 unregelmaBig oval, 1,08 X 0,85 m, 0,80—1,10 m tief, Sohltiefe 358,25 

uber NN

Pfosten 2 GrundriB oval, 0,80 X 0,65 m, 0,80—0,90 m tief, Sohltiefe 358,12 

liber NN

Pfosten 3 viereckig mit stark abgerundeten Ecken, 0,85 X 0,80 m, 0,40—0,70 m 

tief, Sohltiefe 358,11 liber NN

Diese drei Gruben liegen von Slid nach Nord aufgereiht in einer geraden 

Linie im Abstand von je 2 m voneinander. Die Oberflache des Felsgrundes fallt 

auf der Bauflache von 359,44 bei Pfosten Nr. 1 auf 358,67 liber NN bei Pfosten 

Nr. 3, insgesamt also um 0,77 m. Demgegenliber betragt die Differenz der 

Grubensohltiefe nur 0,14 m.

Pfosten 4 GrundriB unregelmaBig rechteckig, 0,70 X 0,80 m, Tiefe 0,40—0,50 m, 

Sohltiefe 358 uber NN

Pfosten 5 GrundriB ungleichmaBig oval, 0,90 X 0,90 m, Tiefe 0,45 — 0,60 m, Sohl

tiefe 357,95 liber NN

Pfosten 6 GrundriB rechteckig mit leicht abgerundeten Ecken, 0,80 X 0,80 m, 

Tiefe 0,35—0,50 m, Sohltiefe 358,6 liber NN

Die Pfostengruben 4 bis 6 liegen parallel zu den Gruben 1 bis 3 wiederum 

in einer Reihe. Die Felsoberflache hat von Grube 4 bis 6 ein Gefalle von 0,51 m.

2*
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Die Differenz der Sohltiefen bei alien drei Gruben betragt nur 0,11 m. Die 

Pfosten 1 bis 6 diirften zu emem auf sechs Pfosten gegrimdeten Bau von 

3 X 4,6 m Grundflache gehdren.

Pfostengrube 7 dicht bei Grube 4, im Grundrib oval und 0,40 X 0,40 m, Tiefe 

0,30 m, Sohltiefe 358,79 uber NN

Die Zuordnung dieser Grube zu dem beschriebenen Sechspfostenbau als 

Stiitzelement oder Tiirpfosten ist erwagenswert.

Pfostengrube 8 rechteckig mit stark abgerundeten Ecken, 1,0 X 0,80 m, Tiefe 

0,40—0,35 m, Sohltiefe 357,86 uber NN

Pfostengrube 9 Grundform unregelmabig, 0,90 X 0,95 m, Tiefe 0,50 m, Sohl

tiefe 357,67 m uber NN

Pfostengrube 10 Grundform eines leicht verschobenen Rechteckes mit leicht 

verschobenen Ecken und schrag abfallenden Wanden, 

1,0 X 1,10, Tiefe 0,52

Die Gruben 8 bis 10 liegen annahernd parallel zu den beiden anderen Reihen, 

allerdings in mehr als 3 m Abstand von diesen und in der Orientierung etwas 

schrag verlagert, so dab man ungern an eine Zusammengehbrigkeit aller neun 

Pfostengruben glauben mbchte. Nr. 8 bis 10 gehdren wohl zu einem gesonder- 

ten Grundrib, die noch fehlenden Gruben blieben wegen des Baumbestandes 

unaufgedeckt.

Vier der Grabungsschnitte haben Fundmaterial geliefert, das mit dem 

Befestigungswerk in eindeutiger, stratigraphischer Verbindung steht. Es sind 

vorwiegend Topfreste, die einem frilhen Abschnitt der Stufe Latene C ange- 

hbren.

Die teils rauh- und stumpfwandige, teils oberflachig geglattete Keramik 

ist von grbberer Machart, hat kornige Beimengungen und ist hart gebrannt. 

Die fur den spateren Abschnitt der Lateneperiode C so typische, stumpfe 

Oberflachenbehandlung ist nur schwach vertreten. Einige scheibengedrehte 

Exemplare wie die Flaschen- oder Becherrander (Abb. 9, 2 und 4), der Pokalfub 

(Abb. 9, 8) und eine Schale mit eingezogenem Rand (Abb. 9, 10), aber auch die 

meisten nicht scheibengedrehten Schalen (Abb. 9, 9, 11 u. 12 u. a.) haben feinge- 

schlammten Ton und nicht selten einen mattglanzenden Uberzug. Die Farbung 

wechselt zwischen graubraun und rotlich bis gelbbraun. Die Verzierung er- 

schopft sich in Fingertupfen, bei zwei Gefaben ist der obere Rand eingekerbt 

(Abb. 9, 3 und 5). Ein Topf mit leicht verdicktem Innenrand hat auf der Schulter 

zwei sich iiberschneidende, ziemlich breit eingestrichene Wellenlinien (Abb. 

9, 1). Das wellenverzierte Randstiick und die Scherbe des leicht gewblbten 

Topfdeckels (Abb. 9, 14) wurden im Bereich des Hausgrundrisses im Schnitt X 

geborgen.

Mit einem groben Tonwirtel (Abb. 9,20), einem Basaltlava-Mahlstein in 

Bootsform (Abb. 9, 21),. Bruchstiicken von weiteren Lavamiihlsteinen, einem 

Stuck Eisenschlacke und einem eisernen Lanzenschuh (Abb. 9, 19) aus Schnitt VII 

ist der Fundvorrat erschdpft. Er kdnnte durch Flachenabdeckungen, die
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Abb. 9 Burgring Erden, Funde aus den Grabungsschnitten II, VII und X
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zur Zeit wegen des Baumbestandes nicht durchfiihrbar sind, entsprechend 

vermehrt werden.

Ganz vereinzelte romerzeitliche Fundstiicke, wie ein stark abgerolltes Falz- 

ziegelbruchstuck und ein weiB-tongrundiger Schalenrand mit eingezogener 

Miindung kbnnen nicht als Beweis fiir eine Reaktivierung der Befestigungs- 

anlage, sondern hochstens fiir eine agrarische Nutzung des Burgberges in 

rbmischer Zeit in Anspruch genommen werden. Diese Stticke lagen auf oder 

dicht unter der Oberflache im Bereich des Wallschnittes II, durch meterdicke, 

sterile Auffiillschichten vom Fundhorizont der Spatlatenezeit getrennt.

Der Burgwall von Erden ist die vierte von acht Hohenbefestigungen, die 

im Laufe einer rund zehnjahrigen, gezielten und von der Deutschen For- 

schungsgemeinschaft geforderten Aktion als spatlatenezeitlich erkannt worden 

sind. War man bisher geneigt, Burgen dieses Zeitabschnittes mit den Abwehr- 

kampfen gegen die gallischen Eroberungsziige Casars zu verbinden, so zeigt 

sich jetzt, daB in diese Kategorie nur diejenigen ,,oppida“ und „castra“ ein- 

zureihen sind, die der Latenestufe D angehbren, wahrend andere, die schon 

am Ubergang von B zu C oder in Latene C gebaut wurden, offensichtlich aus 

anderem historischen AnlaB entstanden sind. Dazu gehbrt neben Bundenbach 

jetzt auch Erden. Die Griindungszeit beider Burgen ist um die Mitte des 

2. vorchristlichen Jahrhunderts bzw. etwas friiher anzusetzen. Damit stoBen wir 

in eine Dunkelzone der Geschichte, die moglicherweise mit dem Vordringen 

rechtsrheinischer Invasoren, vielleicht auch den historisch bezeugten Kim- 

bern- und Teutonenziigen zusammenhangen. Wir sehen treverische Stammes- 

gruppen im Mosel- und Naheraum in Abwehrstellung gegen eine uns vorerst 

unbekannte Gefahr. Noch ist es zu friih, aus diesen ersten Beobachtungen 

voreilige Schlusse zu ziehen oder neue Typen in das terminologische Vokabu- 

lar einzufiihren. Dazu sind vor allem die Einzelheiten der Befunddeutung und 

des Befestigungsbaues noch nicht geniigend abgesichert. DaB aber der For- 

schung mit den Ergebnissen von Erden und Bundenbach Wege gebffnet wer

den, die in historisches Neuland vorstoBen, wird kaum zu bestreiten sein.


