
Das Graberfeld bei Daseburg, Kreis Warburg 
Ein Beltrag zum Grabbrauch der entwickelten UrnenfelderkuItur 

von Helmut Burmeister 

AUgemeine Vorbemerkung 

In der Zeit zwisrnen dem 9. 2 . und dem 24. ,. 1973 wurde im Gebiet der Flur 9 von 
D a 5 e bur g , Keeis WarburgIWestfalen auE dem Besitztum des Landwirts K 0 n e r -
din g von Gut Rothenburg im Bereich einer urnenfelderzeitIichen Grabanlage eine 
umfangreidte Notbergung untemommen. Die wegen des Einsatzes neuer, tiefgehender 
Ackergerate notwendig gewordene Rettungsgrabung wurde ausgefiihrt ~t Geneh
migung durch Dr. K. Giinther vom zusHindigen Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
Landesmuseum-AuBenstelle B i e I e f e Id . Alle Gdiber wurden freigelegt, ver
messen und geborgen dutch die Sdtiiler der Archaologie-Arbeitsgemeinschaft der 
Albert-Schweitzer-Schule Ho f g e ism a r unter Leitung des Verf., sowie von Ober
primanern der Klasse 1J Rs derselben Schule. 

Es konnten in einer untersuchten FHiche von ca. 1200 qm neben pflugverworfenen 
Streuscherben und Kleinfunden insgesamt JJ sichere urnenfelderzeitliche Grabstellen, 
sowie 6 z. T. mannslange Brandplatze erkannt werden. In das Graberfeld reichen 
kaiserzeitliche Fundstellen hinein, die auBerordentlich interessante Bronzegegen
stande, GuBtiegel- und Ofenfragmente, sowie viel Keramik erbrachten. t Die PubH
kation dieses Materials durch Dr. R. And r a e, Freiburg, steht bevor lai eine Biele
felder GroBgrabung im Bereich der von uns nur an der Peripherie angesdmittenen 
gennanischen Siedlung des 1. nachdlristlichen Jahrhunderts ist fUr das 2. Halbjahr 
1.974 geplant. Das Grabedeld grenzt auf dem gleichen Feldplan an eine durch die 
Arthaologie-Arbeitsgemeinschaft seit drei Jahren beobachtete neandertalerzeitHche 
Freilandstat-ion' und eine wohl jungsteinzeitliche Siedlung (Michelsberger7) , von 
dmen jeweils reiche Funde vorliegen. 

Der Fundplatz 

Das Urnenfeld liegt auf einer sem leichten siidlich-nordlichen Hangneigung 
in der LoBzone auf der dem Des e n b erg siidlich vorgelagerten DiemeI
HauptterITasse nahe der hessism-westfalismen Landesgrenze. Im Zentrum des 
Fundbereichs ergab sich als Bodenschichtung 

38-40 cm Pflugzone 
15-17 cm AI-Horizont 

7 cm Bt-Horizont S 

I Aufbewahrungsort des gesamten Fundgutes: Stadtisme Sammlungen fUr Heimat
kunde, Hofgeismar. 

la Reinhard And r~ e: Eine tfriihkaiserzeitliche Fibelwerkstatt am Desenbertg bei 
WaJ'lburg ~ Germania .52, 1974, 2. Halbbd. o. S. 

1 Vg1. Helmut Bur m e i s t er: Altsteinzeitliche Jager an der DiemeI. ~ Heimat
lb. fUr den Krs. Hofgeismar 1.972, S. 80 a ff. - Die Publikation des bisherigen 
Fundmaterials durch Dr. W. Adrian, Bielefeld, im Rahmen einer Monographie 
sleht bevor. - VgI. hierzu wie zum vorigen den "NeujahrsgruS" des Landes
museums fur Vor- und Friihges<hichte, Miinster 1974, 5.:> f. 18 f. 

) Al = Auslaugungshorizont, vet'annt an Ton; St = Anreicherungshorizont, Ton. 
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Die allmiihliche leichte Zunahme der Dicke der LoRdeeke im Senkenbereich 
Jagt es durmaus als rnoglich ersmeinenl daB dort weitere Grabstellen unerkannt 
und bisher unzerstort vonhanclen sind; zwei verstreut und abseits vom Haupt
feld aufgefundene Graber konnten ein Hinweis sein. Andererseit5 wurde allein 
das nachstehend beschriebene GI'Iab unter 33 Bestattungen nicht bereits auf
grund in der Oberfliichenlage sicher erkennbarer Hinweise (Scherben, Kno
chen, dunkle Verfiirbungen) entdeekt. Erst die AnschluBgrabung des Jahres 
1974, die zudem in diesem allein ackerbaulich genutzten GeHinde rucht mit 
groBeren Fundverlusten aU5 fruherer Zeit zu rechnen hat, kann uher die wirk
liche Ausdehnung dieses ersten wesbfiilischen Graberfeldes im LoBbereich 4 
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4 Vgl. Hans As c hem eye r : Die Graber der jUngeren Bronzezeil im westlichen 
Westfalen. BodenaltertUmer Westfalens IX, MUnster 1966, 5. 37: "Alle bisher 
untersudtten groBen UrnenfriedhBfe liegen auf reinen Sandboden. Ihre siidliche 
Verbreitungsgrenze faIlt ziemlidt genau mil der Nordgrenze des mittelwestfiiIi
smen LoB- und Lehmstreifens zusammen ... " A. zieht daraus m. E. zu weitge-
hende Folgerungen die Besiedlung sog. "sdtwerer Boden" (5. 38) und die Wirt
schaftsform (5. 39) betreffend. 
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Die Fundsltuation 

Nahezu alle Graber waren gleichermaSen his auf den Bt-Horizont, also his 
etwa 5+'55 cm, eingetieft worden; zu den wenigen Ausnahmen zahlt das hier 
mitgeteilte Grab 0 1, dessen Aschengefafl 65 cm u. h. O. im Boden saIl und so 
der St6rung bzw. Zerst6rung durch den PHug entging, wahrerul alle anderen 
Urnen, soweit sie nicht bereits alt zerbrmnen worden waren, in etwa der glei
chen H6he vom Ad<e.gerat erfaIlt und an- bzw. abgepHligt worden sirul. Die 
Restaur.ation der meisten Grabgefage ist infolgedessen ausgeschlossen, wie 
auch Aussagen liber den jeweiligen Typ und seine zeitliche Zuordnung nur 
sdtwer maglich sind; dagegen konnten nahezu alle erkannten BeigefaSe wie
derhergestellt weMen. 

Die Vorstellung des gesamten Graberfeldmaterials mu.S einer spateren Pub
likation nach Grabung-sabschlu.S vorbehalten bleiben. Aus der grogen Menge 
der wim.tigen Einzelbefunde sei hier die in mehrerer Hinsicht interessante Be
stattung 0 1 im Detail mitgeteilt; denn das mehr ~ufaJ.lige Auffinden von ein
zelnen Urnengrabern oder -feldern, die weitgehende Zerstorung als AnlaB der 
Entded<ung und das Bemlihen, vor allem die Gefafle zu retten, hat lange Zeit 
wenig Raum flir die Beachtung der besonderen Fundsituation gelassen. Dar
stellungen zur Urnenfelderkultur sind fast ausschlielllich fundobjektbezogene 
Einordnungsversuchei die Fundkataloge der einschlagigen Publikationen gehen 
selten liber die Mitteilung der aufgefundenen Gegenstande hinaus. So wird im
mer wieder von der Forschung das Fehlen sachgemag bearheiteter einzelner 
Graber oder ganzer Umenfelder bedauert 6. Der vorliegende Beitrag versteht 
sich als Versudt, entsprechend mehr zu bieten. 

S Vgl. W. G r ti n b erg: Die Grabfunde der jiingeren und jiingsten Bronzezeit im 
Gau Sachsen -+ Vorgeschichtl. Forschungen H. 13, Berlin 1943, S. 44 ("die Zaht 
der sorgfaltig geborgenen .... Graber (ist) nom zu gering"). - Hermann M ii 1-
le r - K a r pe: Die Urnenfelderkultur im Hanauer Land -+ SchI1iften zur UJ1ge
schichte I, Marburg 1.948, S. 1.6. - Rolf De h n : Die Urnenfelderkultur in Nord
wilrttemberg -+ Forsmungen und Berichte rur Vor- Ilmd Friihgeschichte ';'n Baden
Wiirttemberg Bd 1., Stuttgart 1.972, S. 39 ("die wenigen Beispiele sacngemaB ge
borgener Graber") . - Karl NaB : Die Nordgrenze der Urnenfelderkultur in Hes
sen. -+ Kurhessiscne Bodenaltertiimer, Heft 2, Marburg 1952, T. 1. Oberhessen, 
S. 21. H., T. 2 Niederhessen, S. 53 H. (dort oft vermerkt: sehr ungenaue Grabungs
befunde). - Fritz-Rudolf Her r m ann: Die Funde der Urnenfelderkultur in Mil
tel- und Siidhessen. Text- und Abb. bd., Rom.-German. Forschungen, Bd. 27, Ber
lin 1.966, Textbd. S. 1.8 (Die Grabanordnungen Nist nicht allzuhaufig (sic!) be
kannt"). Vgl. Joseph Be r g m ann in einer Fundmeldung: Fundbericnte aus 
Hessen, Bd. 4 (Bonn) 1.964, S. 209 ("Es wird jetzt bereits deutlicn, daB genaue 
Beobachtungen iiber scheinbare Kleinigkeiten der Fundumstande dom eines Tages 
in der Zusammensrnau wichtige 8eitrage zum Totenritus leisten konnen"). 
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Das Brandgrab 

Bei der Abdeckung eines Planquadrats zur Erweiterung der zentralen Unter
suchungsflache urn die Graber B 19, B 23, Z 2 stieBen die Sekundaner M . 
Ne u h a U., D. Wo 11 e n ha u p t und H. G. Re u B am 10. 3. aui das in 
der Oberflame erkennbar gewesene Goob Z 1., zwei Tage spater auf die vomer 
nicht beobachtete Vrnenbestattung 0 1.. Beiden Grabern gerneinsarn war die 
allein hier nom vorhandene Abded<ung mit (Briimen von) Kalksandsteinplat
ten, wobei diese Umens-icherung bei 0 1 wegen der groBeren Grabtiefe, bei 
Z 1 dagegen wegen des alten Einsturz .. des Halsteils der Urne in Hohe der ho
rizonta[en Riefe auf dem Schulterumbruch erhalten war. 

Ob fUr die anderen Bestattungen besondere Abdeckungen (Holz, Keramik 
o. a.) angenonunen werden rniissen, ist mit Gewillheit nicht zu sagen; das Feh
len von sicheren Platten und Plattenresten in der Grab- oder der o.berflamen
lage kann hier nur Hinw.eis sein. lnunerhin konnten aber auch im GrabeIlfeld 
angetroJiiene Brumstiicke des ganz in der Nlihe anstehenden Muschelkalks 
Belegeiiir dessen Verwendung sein 6. 

Die Vrne 0 1. war in einer erst im Bt-Hor,izont durch ihre Dunkelfarbung 
zu unterscheidenden Grabgrube von 1. m Lange und maximal 50 cm Durchmes
ser beigesetzt 7. Diese das AschengefaB bergende Grube war fundleer bis auf 

6 Zum Grabbau mit Musmelkalk vgl. z. B. Olto U e n z e : Hirten und Salzsieder 
(Bronzezeit). Vorgeschichte von Nordhessen Ill, Marburg/L. :1960, S. :16:1. 

7 Nur vereinzelt konnten die GrubenausmaBe wegen der geringen Grabtiefe und 
des umgebenden dunklen Erdreirns simer in ihren AusmaBen erkannt werden. 
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zwei als Randstiid<e des Ossuariums erkannte zusammengehorige Scherben
briidle. Zur Abdeckung der Urne waren vier Kalksandsteinplattenbriidle unter
schiedlicher GroBe und Starke benutzt worden, von denen je zwei ehemals zu
sammengOOort haben. Alle StUcke waren urnenabdeckend zusammengefiigt, 
ohne dabei Lticken ganz verrundern zu konnen; scnon in alter Zeit wuooe also 
das Einsickern des Erdreicns in Kauf genommen. 

Bei der Vrne handelt es sim urn eine sog. Terrine, w,ie &ie vor allem in der 
NachloIge Gum m e I s bezeidlnet 8 und von K. N a Jl aIs "hOdlst dlarakte
ristisdler Umentyp der nordhe .. isdlen Umenfelderzeit" postuliert wird 9. Ihre 
Kennzeicnen sind der breite gedrungene Korper mit teilweise weit einziehen
dem Unterteil, der "moor rundlidl als deutlidl" umgebrodlene Baudl'· und die 
gewolbte Sdlulter, der ein hoher, weiter - in unserem Falle kegelfonniger -
Hals aufsitzt. K. N a IS belegt diesen Typ aus unserem Bereidl u. a. fUr 
Kl e,nengI,s, Dillich, Fritzlar, Wolfershausen, Sond
he i m, H ii m m e und N i e d e r veIl m a r "; photographisdle Wieder
gaben dieser GefaBe bringen in einzelnen Fallen W. Joms 12 und O. Venze 1B; 

westfiilisdle Parallelen unseres GefaJles bietet H. A s c hem eye r u. a. aus 
G I a d beck, Met e I en, B u e r und He rn e 14; weirere Belege aus Ost
wesbfalen nnden sidl bei W. R. La n g e "; sehr iihnlidle Formen teilt W. 
G r ij n b erg in groSer Zahl aus Sacnsen m.it 18. 

Der verwendete Ton ist fein mit Sand geschlemmt, die AuBenseite des Ge
faSes dunkelbraun mit helleren Becken und im Unterreil nur unvoIlkommen 
geglattet. Die Innenseite ist ockeITfarben bis gelbrotlich., mit feinem Ton iiber
fangen und gegliittet. Wahrend Sdlulter- und HaIsteil gIatt poliert .md, zeigt 
der eingezogene Teil viele im weich.en Ton abgebildete, z. T. versmwommrnene, 
z. T. bis zurn Fingerlinienabdruck deutlidle Einpriigungen, die sidl gehauft in 
einer Zone finden. 

Zu dieser Best,.attung gehort ein ebenfalls terrinenfonniges, tief eingezogenes, 
zweihenkliges, Ieidlt verformtes BeigefaJl (Hohe 9,4 bis 10 cm). Dieses ist 
sdlulterumlaufend und henkelkreuzend durdl zwei stufige, relativ sdlarfgra-

8 Hans Gum m e 1 : TongefaBe aus der jUngeren Bronze- und aIteren Eisenzeit im 
Museum der Stadt Osnabriick. Ein Beitrag 'ZUf Termlnologie -+ Schuhmamer
Festschrift 1930, 5.146 H.; 5.149 (bei K. NaB a. a. 0.5.61 falsch zitiert). 

9 NaB I 561. 
10 NaB ebd; dies gegen den scharfen Bauchumbruch z. B. oberhessisch-siiddeut-

smer GrabgefaBe. 
11 NaB ebd., Ta!. X, XI, XV, XVIII. 
1.2. Werner J 0 r n s : Die HaI1stattzeit in Kurhessen (MarburglL. 1939) 5. '10. 
t): UenzeS. 107. 
t4 As c hem eye r u. a. 5. 101, 1'13; Flauformen after 
ts W. R. La n g e : Die Bronzezeit und die altere Eisenzeit in den Kreisen Biiren 

und Paderbom. -+ Fiihrer zu vor- und friihgesmichtlimen Denkmalem Bd. 20. 

Mainz o. I., S. 47 H. 
16 G r ii n b erg (wie Anm. ;:) Taf. 359 u. O. 
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tige, den GefaBkorper gliedernde Riefen, bauchumlaufend durch eine einge
kerbte, einzeilige Zickzacklinie verziert 17 i Reste friiherer weiBer Inkrustation 
sind zu beobachten. Dieser Kegelhalsbedter ist sehr fein gemagert, innen und 
aullen durm dtinnen Tonauftrag gegl"ttet, aullen zudem poliert. Auffallend 
sind der sehr kleine Standlxxlen und der leimt komsme Hals. 

Schichtenfolge: Erdreich ( Rester) , 
Knochenmaterial (Schraffur) I fettig schwarzer 80densatz 

• 

17 Zur Herkunft und Altersbestimmung des Stufenprofils vg!. M ii 11 e r - K a r p e 
{wie Anm. s:} S. 40. 
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Der Inhalt der GrabgefiOe 

Das AschengefiiB enthielt - bis zum Baudtknick damit gefiillt - mit 1820 gr 
ausgeschlemmtem Inhalt die zweilgriiBle in den Grabern Uberhaupl beobach
lele Menge. Nach Abzug des Holzkohle- und Keramikbruch-Anleils blieben 
etwa 1.750 gr reines Knochenmaterial iibrig, darunter groBere Rohrenknochen, 
Wirbel, vollslandige Femurkopfe nebsl Gelenkpfannen, groBere Briiche beider 
Orbitadacher, sowie sehr viele veIlSchieden dickwandige StUcke der Schadel
decke. Eine Doppelbestaltung isl aufgrund verschiedener Hinweise "moglich 
bis wahIlscheinlich". Dieser Befiund einer Kasseler Arztin 18 wird verstarkt durch 
die Feststellung eines Zahnarztes, der im antihropologischen Material der Vrne 
Milchzahne und Zahne eines adulten Individuums feslgeslelll hal19. Der Bo
den der Vrne war ·bedeckt durch eine einen cm dicke, schwarze, fettiggHinzende 
Schichl, die auch frliher schon gelegenllich beobachlel, jedoch nichl erklarl wor
den war 20, 

Die Urne enlhiell neben groBen Knochensrucken auch kleinsle Splilter und 
Abspli .. e, wie auch Holzkohle in Srucken von Nadelslarke bis fasl WUrfel
groBe vertreten war. Hinzu kamen ungezahlte, z. T. verkohlte Schellbenfrag
mente bis PfenniggroBe von mindestens einem diinnwandigen GefaB, die mit 
der Scheiterhaufenasme in die Vrne gekommen sind. Da ein Aufsammeln ins
besondere der winzigen Knochen- und Holzkohlerestchen h6chst unwahr
scneinlich ist, muB der gesamte Verbrennungsriickstand - wahrscheinlim nam 
grober Auslese des Holz- und Keramikmalerials - in das GefaB gelangt, evl. 
"gekehrt" worden sein. Im Leimenbrand fand skit als emte Oberrascnung eine 
blattf6rmige, tiefweiBe, geschwanzte, ungestielte Feuersteinspitze, die nam 
Ausweis ihrer inneren Zersplitterung selbst mit auf dem Smeiterhau'fen ge
wesen sein muB 21. Sie ist 2,7 cm lang, maximal 1.,8 cm breit und bildet jetzt 
einen wichligen Anhaltspunkl bei der Dalierung der Beslattung. 

Das am Nordrand der Vme nur ganz leimt smrlig in das Knocnenmater~al 
b;s zum Bauchumbruch eingeliefle BeigefaB enthielt mehrere kleine Knochen
fragmente sowie eine Anzahl kleiner und kleinster Holzkohlesplitter, dazu 
einen uncnarakteristismen SilexabspliB. Erstaunlicherweise fehlt hier das klein
ste Keramikfragment. Djeses BeigefliB war durch die in die Vrne eingesun
kenen Sleine der Abdeckung leich! beschadigl worden. Bruchscherben sowohl 
des BeigefliBes sowie des Vmenrandes fanden sim in der Oberlage des Kno
dtenmaterials. 

18 Eine Namensnennung wurde mit Hinweis auf die eigentlim nBtigen Spezial
kenntnisse verbeten. 

1:9 FUr diese Bestimmung danke ich Dr. med. dent. Heinrich von No I tin g, Kassel. 
10 M U lie r - K a r peS. 15. - Horst Ad 1 er: Das Graberfeld Linz - St. Peter 

-+- Linzer Armaologisme Forschungen Bd. 1 (Material-Vorlage), Linz :1965, S. 78. 
11 Qtto Wet z e I : Feuerstein - der Stein der Steine. - Wanderndes Museum, 

Schleswig-HoIstein, H. 1, Neumiinster 1968, S. 8: Hlns Feuer geworfen, verliert 
der frisme Flint seine ihm zuvor eigentUmIime Farbe ... . [die] Oberflame ist 
weiBlich geworden und von feinen (Iufthaltigen) Rissen durmzogenH. 
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Im Sudwestteil der Urne war eine kleine, leimt trapezformige Kalksand
steinplatte (maximal '4,5 x 8,2 cm) so in das Knomenmaterial eingetieft, daB 
dieser Stein ehedem eine Abstiitzung der (unzusammenhiingenden) Decksteine 
gewesen sein konnte. Bemerkenswert ist allerdings aum, daB die neben der 
Urne aufgefundenen Randsmerhen eben dort in dem weitgehend zerstorten 
Wandungsteil der Urne iehlten . 

• • 
Die ZeUsteUung des Begribnlsses 

a) A 11 gem e i n e r H i n w e i s 

In der Namfolge von P. Re.neck e und E. Vo g t 22 und mit K. Nail" 
verstehen wit unter nUmenfelderzeitH jene kulturelle Obergangsstufe zwismen 
der Hugelgraberbronzezeit und der eigentlimen HalIstattzeit (d. i. a. Hallstatt 
C, D), die in der nom immer verwirrenden Nomenklatur fur jene Zeit aum 
als Friihhallstattzeit (d. i. a. HalIstatt A, B) bezeimnet wird. Die "saubere" 
Trennung: in Bronzezeit und Eisenzeit ist infolge der archaologischen Befunde 
ebenso unhaltbar geworden wie jene mehr verunsimernde denn klarende Ter
minologie wie Jiingere, Jungste oder Jungbronzezeit; Friihe, AIteste oder Alte
re Eisenzeit o. a. Diese an siiddeutsmen Formen und Elementen gewonnenen 
inneren Differenzierungen allet vier HaUstattepochen, sowie deren obere Ab
grenzung gegen die Hiigelgdiberzeit lassen sim auf un'seren Raum Ubertragen ; 
die BegJ1ifie und we Inhalte braumen daher hier mmt im einzelnen begriin
det zu werden; es wird auf die einsdtlagige Literatur verwiesen 24. Historism 
liegt die Urnenielderzeit zwismen etwa noo und 800 v. Chr. 

b) Die Urn e 

Die Terrine .st ein fruhhallstattzeitlimer Leittyp, der fur beide Urnenfekler
zeit-Epo<hen marakteristism und vielEam belegt ist. Unter den bei K. Nail 
lfiir Niederhessen abgebildeten Terrinen befindet sim jedom nur ein Exemplar, 
das der Bearbeiter und Herausgober O. U e n z e fUr die Hallstatt-A-Zeit 
beansprumt und deren Zeitstellung er mit K. NaB wegen des Beigefiilles, 
einer "Knickwandsm<1le mit ausgelegtem, kantig abgestrimenem Rand 25" fUr 
gesichert halt. Diese mehrfam abgebildete Urne 26 untersmeidet sim von den 
jiingeren Terrinentypen HalIstatt-B durm ihre steilgestellte Smulter; sie ist 
$Ohr viel seltener belegt als die jiingere Form mit Smulderrundung; genaue 

22 Umfassende Bibliographien zu Forschungsgeschichte und Forschungsstand bei 
Aschemeyer S. 'J1 H.; Herrmann Textband 5. 196 H.; Dehn 5.128 H. 

2; Nag 5. 11 H. bes. S. 1;. 
2-4 Vgl. oben Anm. 21. 

25 NaB 5. 57. 
26 NaB Tafel XIII 7 a; Photo: Jorns 5. 10, Nr. 6 a; Miiller-Karpe: Nie

derhessische Urgeschimte. 5chriften zur Urgeschichte Bd. 4, Melsungen 1951, 
Taf. 35 B 2 . 
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Parallelen fur diesen GrabgefaBtyp fehlen in der gangigen urnenfelderzeit
lichen Literatur. Die steile Schulter allein ist dagegen vereinzelt als Struktur
element belegt, so bei einem Hallstatt-A-GefiiB aus 0 b ere i 5 e 5 h e i m / 
Nordwiirtt. 71 und bei H a n a u e r GeHiBen 28; angedeutete Steilung oder 
kaum merkbare Rundung der Schulter findet sich mehrfach in Baden 29; gut 
bolegt ist sie auch in Mittel- und Sudhessen aa. Eine groBe Ahnlichkeit liegt 
weiterthin vor bei manmen westfalischen GeHiBen mit ihren nur sehr smwach 
gerundeten Schultern 31. Fast immer deuten die begleitenden Hinweise (Hiigel
bestattung, Steinkiste, Grabinventar u. a.) am ehesten auf einen alteren Ge
faStyp. 
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27 0 e h n Taf. 11 (weiteres Grabinventar Hallstatt Al. 
28 M ii 11 e r - K a r p e (wie Anm. 5): ZylinderhalsgefaBen, z. B. aus der Steinkiste 

Langendiebach: vgl. S. 7) und Taf. 26; vgl. auch Photos Taf. 52. 
29 Wolfgang K i m m i g: Die Urnenfelderkultur in Baden -+- Rom.-German. for

schungen Bd. 24, Berlin 1940, Taf.1, 3, 1.2, U. O. 
30 Her r m ann Taf. 30, 45, 68, 82, 112, 127, 134, 157. 
31 As c hem eye r Taf. 26 5.101. 
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Weitere, wenn auch dllein nicht tragfiihige Anhaltspunkte filr eine Zuwei
sung der Urne zu den Hallstatt-A-GelfaBen geben die deutliche Gliederung des 
GefaBkorpers in Unter-, Schulter- und Halsteil und die sorgfaitige Machart, 
die K. NaB als besonders hervorstechende Unterscheidungsmerkmale zwi
schen den beiden friihen Hallstattypen in Nordhessen nennt. Seine charakteri
sierenden Beoibachtungen an oherhessischen Hallstatt-A-GeHiBen lassen sich un
eingeschdinkt flir unser AschengefiiB in Anspruch nehmen: diinne Wandung, 
feine Magerung und Schlemmung, harter Brand, schlammschichtliberfangene, 
gut geglattete und fein polierte Oberfiache; das GefaBunterteil dagegen "kiinst
licit aufgerauht", FaI'be smwankend "zwischen einem tiefdunklen Schwarz
beaun und einem hellen Braungelb" 32 - insgesamt ein Detail zutr,effender 
Sted(jbrief dieser Urne 01.. Kleinere QualiHitsabweichungen IZU cler oberhessi
schen Ware sind am anderen Herkunftshereich begrlindet. Aufgrund dieser 
Uberlegungen mochte ich die Urne 01 als sicheres Hallstatt-A-Gefall, vielleicht 
der zweiten Halfte dieser Eporne-entstammend~ ansprechen. 

c) 0 a s Be; g e fa B 

Die typologische und damit die relative chronologische Einordnung des Bei
gefaBes wird erschwert durch das Fehlen einer skneren Par.rllele. Eine gewisse 
Xhnlichkeit in der aulSeren Form weisen zwei in geringen Resten erhaltene Ge
falle aus dem Steinkistengrab 3 von 0 i e t zen b a ch (Krs. OEfenbach) " auf; 
enbfernt vertgleichbar ist das GefalS weiterhin mit einem Becher aus 5 c h w a 1-
he i m 34, der jedoch einen breiteren Standboden hesitzt. Zunachst stellt sich 
das GefiiJ5 mit tSeinem hohen, ganz leicht konischen Halsfeld, mit der nur dunn 
die stufige Doppelriefe angedeuteten, sehr schmalen Schulter, mit dem abge
rundeten Bauchumbruch und dem tief zu einer kleinen Standfliiche einz.iehen
den Unterteil zu den Bechern des wesbloichen Urnenfelderkreises, die an groBer 
Zahl bei K. NaB, H. M ii 11 e r - K a r pe, F. R. Her r m ann und H. 
As c hem eye r abgebildet sind; der schlichte Rand statt jener fur diese Be
cher meist belegten Randlippe verwirrt wegen der vielen vorhandenen Parallel
faIle nicht. Dagegen verweist das Vomandensein des schulteriiberspannenden 
Henkelpaares deutlich -auf ostlichen EinfluB. Doppelhenkel sind zwar verein
zelt - Urnenformen nicht gerechnet - auch hei den BeigefalSen unseres Raumes 
verzeidmet. Bei den unserem GefaB vergleichbaren Bemern fehlen sie jedoch 
vallig, sieht man von einem Dietzenbacher GefiiJ5 und einem Zylinderhals
becher aus Wolfershausen mit sehr hreitem Standboden ab 35. Aum in den 
mittel- und 'sudhessischen Belegen 36 kommen sie nur vereinzelt vor, desglei-

32 NaB S. 27. 
33 Her r m ann TaL 172; vgl. Textbd. S. 186. 
34 Ebd. Taf. 121 A 1. 
35 NaB Taf. XIII 9; M till e r - K a r p e (Anm. 26» Taf. 35. 
36 Her r m ann Taf. 73 B 2, 122 A 1. 
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chen beim Wurttemberger Material 31 ; in den Belegen aus Baden 38 sind sie ge
legentlich mitgeteilt. 

AuBerst haufig dagegen verteichnet W. Grunberg fur den Bereich Sachsens 
diese Henkelanordnung, insbesondere bei Zylinderhalsbechern 40. Aber auch 
bei den im nordlichen Hessen sehr viel selteneren Kegelhalsbechern mit der 
Andeutung eines sdunalen Schulterfeldes ist sie - bei jeweils breiterem Stand
boden der GefliBe - oft vertreten 42. Der in dieser Zuordnung erkennbare ost
mitteldeutsche EinfluJ5 wird hestiitigt durch die dort als Verzierungselement 
oft belegten stufigen Riefen und die zu versrniedenen Ornamenten zusammen
treHenden Kerblinien; beide Zierate treten sowohl gehr oft einzeln wie gemein
sam an einem GefaB auf 43. Trotz dieser Hinweise ist die chronologische Ein
ordnung weit smwerer zu HOOen a15 die kulturelle Zuordnung. Zwar oSind der 

37 0 e h n Taf. '4. 
38 K i m m i g Taf. 5, C 2, E 1; ;5 A 2. 

39 Aschemeyer 5.77,81. 
40 G r i.i n b erg Taf. 5, 6, 8, 9, u. v. O. 
41 Vgl. Aschemeyer 5.27. 
42 G r i.i n be r g Taf. 20, 46, 48, 53 u. O. 
H Ebd. Taf. 54,64. 
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leicht konische Hals ", die gefaggliedernde, scharfgratige horizon tale Doppel
riefe 45, der Furmenkerbschnitt 46, die Inkrustationstedmik 47 und die trotz 
leichter VerfoI'ffiung des Gefages insgesamt saubere Ausfiihrung (GHittung, 
Potitur) Hinweise auf eher h6heres Alter. Dagegen muB in def eingekerbten 
Zickzacklinie eine (bei west<leutscher Vermittlung) bereits verHachte, auf alten 
siiddeutschen EinfluB verweisende Girlande gesehen werdeni zum westHi.li
smen Maternal gehoren vielfaltige Vtarianten der Obergangsformen dies6S Ver
zierungsmotivs 48, Noch eindeutiger ist die Zuweisung durch die aufHillig kleine 
StandfHiche gesichert, wie sie fUr Hallstatt-B typrsch ist" 49. Sicher erlauben uns 
dabei die alten Formelemente, dieses GefiiB in die friihe Phase B (d. i. B 1) zu 
riicken. 

d) 0 a s F I i n t g e r ii t 

Der uncharakteristisdte FlintabspliB aus dem BeigeHiB ist ohne Aussage
kraft; kleinere Flintgeratchen und Splitter sind oft 50, selbst in eindeutigen 
Hallstatt-C-Zusarnmenhangen 51 belegt. 6 Bestattungen des Desenberggraber-

44 NaB 5. 57. 
45 M U I I e r - K a r peS. 40. 
46 Vgl. R. 5 t a m p fu B : 6iedlungsfunde der jiingeren Bronze- und aiteren Eisen

zeit im westlichen Ruhrgebiet. -+ Quellenschriften zur westdeutsmen Vor- und 
Friihgeschichte 7, 1959, 5. 7 H. - Zur Problematik der Nomenklatur und als 
Widerspruch zu 5 t a m p f u B : As c hem eye r 5. 17. 

47 Ein unsere Oberlegungen bestatigender Hinweis findet sich bei NaB. Zu einem 
Grabinventar (Taf. XVII 9) aus Borken findet sich ein Zylinderhalsbrecher, 
"der einen recht friihen Eindruck innerhalb des Hal1statt-B-Charakter des ganzen 
Friedhofes macht". Zu ruesem geh6rt ein weiteres, nur in wenigen Scherben er
haItenes BeigefaB, "bemerkenswert durch seine Zickzacklinie (I) mit noch er
haltener weiBer Inkrustation (!)" (5. 80). 

48 Bes. A s ch e m eye r Taf. 92, 4. 
49 U e n z e bei K. NaB 5. 64. 
50 Vgl. schon Joseph V 0 n d era u : Zwei Hallstatt-Flachgraber im Kreise Fulda. 

12. VeroffentIichung des Fuldaer Gesdtichtsvereins, Fulda 1914, 5. 6, zu einem 
kleinen, 2,5 cm langen Feuerstein"messer": "In mehreren broncezeitlichen Gra
bern des hiesigen Landes fanden sich. ahnliche 5tUcke in gleicher Lage neben der 
Bestattung. N Jorg Lee hie r : Das Graberfeld auf dem 5ehringsberge bei Helms
dorf. ~ Mannus 16, 1924, 5. 399, 401, 405. F. R. Ho 1st e : Die Bronzezeit im 
nordmainischen Hessen. ~ Vorgeschichtlirne Forschungen, H. 12, Berlin 1939, 
5. 1.56, 159, 1.72, 175 (alle aus HUgeln). M till e r - K a r p e (Anm. 5) 5. 70 (20), 
71. (22), 79 (39). NaB 5. 50 ('10,2). Her r m ann Textband 5. 71 (102), '112 (308), 
133 (418). FUr das silexreiche 5chleswig-Holstein glaubt D. Ell mer s, "daB ... 
im AIltag [der Bronzezeit] das Flintgerat nach wie vor eine beherrsmende RoUe 
spielte." -T Fiihrer zu vor- und friihgeschichtlichen Denkmalern Bd. 9, Mainz 
o. J., 5. 35. - Bei uns, wo MetaIl und Flint gleichermaBen Handelswaren dar
stellten, dUrfte diese Aussage nicht in vollem Umfang zutreffen. 

51 Ad 1 e r (wie Anm. 20) 5.150,278. -T Grube: 5. 206. 
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feldes enthielten derartiges Silexmaterial in der Urne (2) oder in der Grabgru
be (4) 52; selbst aus den kaiserzeitlidten Abfallgruben wurden einzelne StUcke 
geborgen. Sie konnen ebensogut Hinweis auf weitere Verwendung dieses Stein
materials wie auf andauernde Besiedlung alterer Wohnplatze sein, wie es z. B. 
beim Desenberg-Vorland der Fall ist. Dagegen kommt der im Leidtenbrand auf
gefundenen fiamenretuschierten Feuel'lStein-Pfeilspitze mit eingezogener Basis 
erhohte Bedeutung zu, da eine solche in einem urnenfelderzeitlichen F1achgrab 
m. W. bisher nidtt belegt ist sa. Eine Pfeilspitze dieser Art ist bislang trotz sehr 
reidter Silexfunde audt am Desenberg nicht angetro6fen worden. Em zufiilliges 
Vermischen des Werkstiicks mit dem Leichenbrand kann ausgesmlossen wer
den; dies umso mehr, als jener zweifellos - wie das Vorhandensein selbst 
kleinster Knochen- und Holzsplitter be\llJ'eist - offenbar von einem ebenen, 
sicher brandgeharteten Boden in die Ume "gekehrt" worden i'St. 

-

Etwa ein Viertel der Ptfeilspitzen aus der Altendorfer Steinkiste zeigen jene 
eingezogene Basis ebenso 54, wie sie auch schon fur die Jungsteinzeit irn Nach
barkreis Gottingen 55 Ibelegt sind. Unter den uber 40 neolithischen, meist line
arbandkeramisdten (!) Pfeilspitzen der Hofgeismarer Stadtisdten Sammlungen 
fur Heimatkunde zeigen nur vier eine Ieichte Andeutung dieses Basiseinzugs ; 
dreieckige Stiicke herrschen vor. 

52 Das Aschengefa8 Z 2 (Trichterhals 7, sehr stark zerstOrt) enthieIt ein trapez
formiges, 8,8 cm langes, 1,8/3,5 cm breites Flintmesser; die Schmal- und eine 
Langseite sind voU retuschiert. 

53 Aus einer ,..haUstaltzeitlichen" Nachbestattung in der Kuppe des Hiigels VI von 
Uffhausen, Krs. Fulda, stammt eine dreiedc.ige, 2,5 cm lange Pfeilspitze. - Ho I -
s t e S. 159. - Sogar fUr Danemark z. B. gilt, da8 trotz iibergroBem Fundreich
tum Pfeilspitzen nsjaeldne i graveneM angetroffen werden: Johannes Br 0 n d
s t e d : Danmarks Historie Bd. I. De aeldste Tider IndtU ar 600, Kobenhavn 
19692, S. 189. 

s.. M ii II e r - K a r p e (Anm. 26) 5 . 70 und Taf. 20. Auf dem Photo bei O. U e n z e : 
Die ersten Bauem (Jungsteinzeit) . Vorgesmimte von Nordhessen 2 , Marburg 
1956, Taf. 41 sind nur zwei StUdc.e deutlich erkennbar. 

SS Reinhard M a i er : Die ur- und friihgeschichtlichen Funde und DenkmaIer des 
Kreises Goltingen. Hildesheim :197:1, Taf. 27, 32; Taf. 24 ein gutes ParallelstUdc. 
zu unserer PfeiIspitze. 
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Leider fehlen eingehende Publikationen uher Kleinfunde rueser Art aus un
serem Raurn, dam smeint die Un Norden und Nordosten zunehmende Haufig
keit des o. a. Pfeilspitzentyps auf diesen geographischen R'aum a15 Herkunfts
bereich Zll verweisen 56, Blattformige Silexpfeilspitzen werden gehauft in der 
ausgehenden Jungsteinzeit angetroffeni Isie waren jedoch auch noch in der al
teren Bronzezeit in Gehrauch, da wohl insbesondere der magliche Verlu-st des 
PEeiles oder seiner Spitze die Verwendung des vergleichsweise bHligen Stein
materuals nahelegte. 50 sind groBe Pfeilspitzenmengen van Fundstellen be
kannt, die daneben keinerlei anderes steinzeitliches Material erbrachten 57, Bei 
diesen Uberlegungen verwundert es nimt, daB Silexpfeilspitzen mehI1rach in 
bronzezeitlichenHugeLgrabern angetro~fen wurden, so in einemHiigelmantel 58, 

bei einer sicheren Skelettbestatt.ung 59 ebenso wie hei einer ungesicherten 60;. 

letztere PfeHspitze war zudem vergesellschaftet mit einem Silexkernstein und 
vier retusch.ierten Klingen. In gerade diesem Befund sieht F. H oIlS t e "mog
licherweise li eine IInachschwingende steinzeitliche Gewohnheit" und mochte 
das belreffende Grab deshalb dem ,,<iruheslen Abschnill der alleren Hugelgra
berzeit" (!) zuordnen 61. "DerlflieBende Obergang von der Steinzeit zur Bronze
zeit kommt besondevs deutlich in dem Stcininventar aus dem Beginn der Bron
zezeit zum Ausdruck", vermerkt O. Uenze unter Bezug auf die in der Herstel
lungsart unserer PfeUspitze ahnlimen Feuersteindolche 62. Schon frtiher hatte 
auch H. M ii II e r - K la, r p e unter Hinweis auf "osthessischeli Funde - wohl 
auf die oben zitierten - die auch lin der Bronzezeit aIlidauernde Herstellung von 
dreieckigen Steinpfeilspitzen hehauptet und zugleich das Fehlen gesicherter 
Funde aus dem nor.dhes·sischen Raum bedauert 63. Das Auffinden unseres Be
legstiickes in einem klaren Fundzusammenhang sdilieBt nidtt nur diese Liicke, 
sondern ist zugleidt ein wesentlicher Datierungsanhaltspunkt. 

Die aus den obigen Ansatzen gewonnenen Gesichtspunkte lfijr eine relative 
chronologische Einordnung erlauben ein Zuweisen der Bestattung zur friihen 
Slufe B 1 bei gerade hier deutlich flieBendem Obergang A (Urne) nach B (Bei
gefa.B). Wie problematisch eine allein typologisme Zuordnung ist, hat in einer 

56 FUr Danem:ark z. B. zeigt das Handbuch der Typen etc. (J eg Ser Pa 0 I d sag er, 
Redaktion: Mogens Rud, Kobenhavn 1.9662, S. 1.44 f.) 7 Typen mit eingezogener 
Basis ("en del af disse typer er ret almindelige" [haufig, alltaglich1 S. 1.44) und 
nur 2 mit Schaftung (Hret tSjaeldne" S. 1.4.5 f.). - Vgl.: Technik der Stelnzeit. 
Sonderausstellung 1.963, Museum fUr Ur- und Friihgeschichte Schwerin, bearh. 
von Dr. E. 5 c h u I d t, Taf. 82 und zugehorige Erlauterungen (0. 5.) . 

.57 S. d. vor. Katalog Schwerin . 

.58 Ho 1st e S. 1..51. f.: bei GrogenlUder Krs. Fulda . 

.59 Ebd. S. 1.,51., ebenfalIs Grogenltider. 
60 Ebd. S. 1.39 f. in Langenhain, Krs. Hochst. 
61. Ebd. S. 1.:17. 
62 U e n z e S. 1.49. - Dieselbe Einordnung von Dolchen und Pfeilspitzen dies er 

Machart z. B. bei: DIe K I i n d t - J ens en: Danmark. Kobenhavn 1.963, S . .59. 
63 M till e r - K a r p e (wie Anm. 26) S. 41.. 
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jiingeren VeroHentlichung F. R. Her r m ann fUr die Siedlungskeramik der 
Urnenfelderkultur deutlim fonnuliert: "Einzelne Elemente waren typism flir 
bestimmte Phasen, die meisten jedoch waren nicht auf eine Phase beschrankt, 
sondern traten in zwei oder drei aufeinanderfolgenden auf. Oft konnte nur 
durch das Oberwiegen des einen oder anderen Elementes die Zugehorigkeit zu 
dieser oder jener Phase gesimert werden. Ahnlidt ist die Lage bei der Gm.b
keramlk", wobei es hier die geringe Zahl von GefaBen bei einer Grabausstat
tung selten erlaubt, die Dominanz eines soIchen Elementes zu erkennen 64. In 
dieser Lage erhaIt die Silexpfeilspitze aus der Bestattung 0 1 ihre zuordnende 
Bedeutungj lSie simert eine eher ,friihere Ansetzung dieses Begrabnisses. 

Die alte Zerstorung 

Ein interessanter Befund trifft auf die Bestattung 0 1 un<! auf die ebenfalls 
steinplattengedeckte Urne Z 1 zu. Von beiden !iegen keine (Z 1) bzw. wenige 
(01) Randsmerben vor; das auHiegende Gestein halte den im feumten Boden 
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64 Her r m ann Textband S. 30 f . vg!. S. 35. 
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aufgeweimten Ton der Gefli15wandung zerdrUckt 65; Brumrestmen des Randes 
fanden sim in beiden Grabgefli15en. Ob aber tatsamlim alle Randsmerben bei
der GefaBe solcherart zeIlstort oder vielleicht anderweitig verlorengegangen 
sind, bleibt unsicher; denn im Gegensatz zur voUigen Abdedmng des Grab
gefaJ5es Z 1 war bei 0 1 im ostlimen Wandungsabsmnitt ein Teil des Randes 
unbedeckt geblieben und ist daher erhalten. Andererseits fanden sim Rand
scherben des westlichen Wandungsteils weiter entfernt von der Vrne in der 
Grabgrube. Diese Besmadigung mull daher waruend oder nam der Bestattung 
erfolgt sein. Das entstandene lom war durch die im Inneren aufgestellte kleine 
Steinplatte tUnrtig gesimert und verstellt. 

Eine miiglime Deutung dieses SamvePhalts hat J. Be r g m ann mit clem 
Namweis einer kultismen Zerstorung oder Offnung von GrabgefaBen wwend 
oder nach der Bestattungszeremonie angeboten. Dem Toten 5eien 50lmerart 
.vermutlim 5peise- und Trankopfer"" da"Sebramt worden. Andere Deutun
gen sind damit nimt ausgesmlossen; denn nimt a1le alten Besmadigungen der 
Grabgefli15e zeigen den in J. Be1l!llIannS Darstellung publizierten .Idealtyp" 
einer kultismen OHnung 67, Einen sicheren Beleg mindestens kannte aum das 
Desenberg-Graberfeld 68. Anzeimen fUr derartige Kul~handlungen hatten sim 
bereits friiher verschledentlidt ergeben 69; konnte man heute diesen Samver
halt im Falle .um des Grabgefli15es 0 1 wahrsmeinlim mamen, so ergaben sim 
interessante kulturgesmimtlime Aspekre. 

65 Dieselbe Beobachtung gilt fUr den bei U e n z e Taf. 1.07 b abgebildeten ge
schlossenen Grabfund aus lippoldsberg. Der gesamte Oberrand dieser in den 
Stadtischen Sammlungen fUr Heimatkunde Hofgeismar aufbewahrten Ume wur
de dur<h die aufliegende Steinplatte fast umlaufend besmadigt. 

66 Joseph Be r g m ann: Jungbronzezeitlicher Totenkult und die Entstehung und 
Bedeutung der europaismen Hausurnensitte. ~ Germania 51., 1973, S. 54 ff .; 
hier: S. 62 

67 Die z. T. sehr groBen OHnungen konnten eine nachtragliche Beraubung ebenso 
moglich sein Iassen; vgl. die Bermannschen Beobamtungen, das Durmeinander
werfen des Urneninhaltes betreffend, und die sehr vielen in situ alt zerstort an
getroHenen Urnen. Aum die Erklarung aus der Seelenloch-VorstelIung - wie 
immer diese religionsgeschichtlich gedeutet werden mag - oder die Hypothese 
des Verwendens bereits zerbrochener Gefa8e fUr manche Bestattungen sind noch 
nicht widerlegt. 

68 Vgl. Helmut Bur m e i 5 t er: Eine Grabstatte der Urnenfclderzeit. Ein Beitrag 
zum Grabbraum im 1.. vorchnistlimen Jahrtausend ~ Jahrbum '74 Landkreis 
Kassel S. 65 H. (zu Grab Z 6). 

69 Vgl. Literaturangaben bei den Oarstellungen Anm. 66, 68. 
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