
Haueda "Grundberg" - ein Griiberfeld der jiingeren vorromischen 
Eisenzeit im Landkreis Kassel 

Wolfgang Ebel 

Zur Fundgeschichte 

Im Oktober 1986 entdeckten spielende Kinder un
mittelbar an der Abbruchkante eines st illgelegten 
Steinbruchs westlich von Haueda, Stadt Liebenau, 
eine Urne mit Leichenbrand und weiteren Beigaben. 
Das entnommene Grabgut wurde vom Leiter der _, _d ..... ...J/-
vorgeschichtlichen Arbeitsgemeinschaft Hofgeis- -
mar, Helmut Burmeister, aus Privathand sicherge
stellt und zusammen mit einem Bericht dem Landes
amt fUr Bodendenkmalpflege, AuBenstelle Marburg, 
zugesandt. 

Die Fundstelle befindet si ch ca. I km westlich des 
Ortsausgangs an der nach Grimelsheim fUhrenden 
StraBe auf einer schmalen Hohenzunge, die nach 
Norden ins Diemeltal vorspringt. Im Os ten wird der 
Hohenriicken durch einen Hohlweg abgegrenzt, im 
Westen durch die Steinbruchkante. Nach Siiden 
schlieBt sich ein weiterer Steinbruch an, das Gelande 
ist hier zusatzlich durch Manoverspuren stark veran
dert. 

Nachdem bei einer Gelandebegehung durch Frau 
A. Soares da Silva Reste zerstorter Graber im ehema
ligen Steinbruch entdeckt wurden, entschloB sich die 
AuBenstelle Marburg zu einer Notgrabung, urn die 
durch die starke Erosion der Steinbruchkante geflihr
deten Graber zu bergen. Unterstiitzt wurde diese 
MaBnahme durch den Landkreis Kassel, die Stadt 
Liebenau sowie das Vorgeschichtliche Seminar der 
Universitiit Marburg. Die Grabung fand in der Zeit 
vom 5. September bis 21. September 1988 stall und 
erstreckte sich ilUf die Steinbruchkante und den zen
tralen Teil des Hohenriickens. 

Es zeigte sich bald, daB Graber und Streufunde 
nur oberhalb der 181-m-Hohenlinie vorkommen, 
womit das Graberfeld klar nach Siiden abgegrenzt 
werden konnte. Am Nordrand der Grabungsflache 
wurde ein Felsriegel des hier anstehenden Muschel
kalks erfaBt, oberhalb dessen si ch ebenfalls keine an-
tiken Spuren mehr nachweisen lieBen. Da die Flache 
im Westen und Osten durch rezente Bodeneingriffe 
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begrenzt ist, diirfte somit sichergestellt sein, daB der erhaltene Rest des Gra
berfeldes vollstandig erfaBt und gegraben wurde. 

Insgesamt wurden acht Graber entdeckt, von denen nur die Nummern 2, 7, 
8 und 9 als ungestiirt zu bezeichnen sind. Da jedoch aus Nordhessen keine 
weiteren Graber der Mittel- und Spatlat/mezeit vorliegen i , ist die Bedeutung 
des Graberfeldes Haueda kaum zu iiberschatzen. 

Zur Grab s itte 

Charakteristisch flir das Graberfeld von Haueda sind die sogenannten 
"Knochenlager". Mit Ausnahme von Grab I lassen sich keine Urnengraber 
nachweisen, wie sie im siidlichen Hessen wahrend der Spatlatenezeit iiblich 
sind '. Auch die im angrenzenden siidlichen Westfalen gelaufige Bestattungs
art des Brandgrubengrabes fehlt in Haueda. Selbst als Streufunde lieBen sich 
keine verbrarinten Gegenstande nachweisen. 

Grundsatzlich muB noch mit der Miiglichkeit gerechnet werden, daB der 
Leichenbrand in organischen Behaltern geborgen wurde, die sich nicht erhal
ten haben. Nach der Form der Leichenbrandnester zu urteilen, kann es sich 
dabei nur um Beutel aus Leder oder Textilien gehandelt ha ben. 

Unbeschadet dieser Erwagung bleibt jedoch festzuhalten, daB sich die 
Grabsitten der Nachbarregionen deutlich von den in Haueda gebrauchlichen 
unterscheiden. Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, daB aus einem Um
kreis von 90 km (Luftlinie!) um Haueda herum keine Grabfunde der fragli
chen Zeitstellung bekannt sind ' . Die nachsten Parallelen zu den Befunden aus 
Haueda sind zweifelsohne in der Wetterau 4 und im Rhein-Main-Gebiet zu 
finden ' . Auch dort treten Leichenbrandhaufchen mit und ohne Brandschiit
tung vor allem in der Mittellatenezeit auf' , wahrend die Urnengraber eher der 
Stufe Lt D zuzurechnen sind ' . Da die Bestattungen von Haueda wo hi nur 
noch einen Ideinen Ausschnitt des ehemaligen Graberfeldes bilden, muB von 
einer Verallgemeinerung der beobachteten Befunde weitgehend abgesehen 
werden. 

Etwas problematisch ist die Ansprache des Grabes 9. Da die Schale nicht 
das einzige GrabgefaB darstellt, kommt eine Klassifizierung als "Schiissel
grab" im Sinne der Definition Schiinbergers nicht in Frage '. Auch eine Klassi
fizierung als Urnengrab scheint nicht miiglich, da ein entsprechender Lei
chenbrandbehalter fehlt. Mangels anderer geeigneter Bezeichnungen muB 
das Grab 9 weiter als Knochenlager (mit Abdeckung) geflihrt werden. 

Unter Beriicksichtigung der oben genannten Vorbehalte beziiglich der 
Beurteilung der Grabsitten ist festzustellen, daB die Graber von Haueda nur 
entfernt Anklange an die mittel- und spatlatenezeitlichen Graber aus Siidhes
sen und Siidwestfalen zeigen. Allenfalls in seiner Spatphase laBt das Graber
feld von Haueda engere Beziehungen nach Norden (Talmiihle) erkennen. Es 
muB jedoch betont werden, daB diese Epoche von starken innergermanischen 
Einfliissen gepragt ist ' , die nicht dazu geeignet erscheinen, die regionalen kul
turellen Beziehungen der vorhergehenden Epoche zu verdeutlichen. 
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Die Funde 
a) Fibeln 

Aus Haueda !iegen insgesamt sieben zum Teil stark fragmentierte Fibeln 
VOT. In den Bestattungen I, 4 und 91ieB sichjeweils ein Exemplar nachweisen, 
Grab 2 enthielt drei StUcke. Eine Fibel konnte als Streufund geborgen werden 
und ist wohl einem zerstorten Grab zuzurechnen. 

Drei Fragmente einer eisemen Kugellibel stammen aus der gesttirten Be
stattung 4. Erhalten sind der Nadelhalter und zwei Teile des Biigels, davon 
eines mit aufgeschmolzener Bronzekugel (Abb. 2 B). Allgemein geJten Fibeln 
mit Kugelzier als Leitfunde der Mittellatenezeit, treten in Mittel- und Nord
deutschlandjedoch auch noch in der Spatlatenezeit auf. Eine genauere Datie
rung des Exemplars aus Haueda ist allein schon aufgrund des schlechten 
Erhaltungszustandes ausgeschlossen. 

Ebenfalls zu den Fibeln vom Mittellateneschema zu rechnen ist das Stiick 
aus Grab 9 (Abb. 3, B I). Trotz der ausgezeichneten ErhaJtung erweist sich die 
genaue typologische Einordnung als schwierig. Das Prolil gleicht zwar dem 
der Fibeln des Typs Bingen-Hahnheim ", der drahtftirmige Biigel sprichtaller
dings deutlich gegen eine solche Verwandtschaft. Aus dem Grab I von GroB
Krotzenburg liegt ein ahnliches Exemplar vor", das mit einer weiteren Mittel
latenelibel vergesellschaftet war l' . Eine Datierung in die Stufe Lt C2 scheint 
damit gegeben. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daB das vor!iegende Stiick 
anstelle der in Lt C2 zu beobachtenden ring- od er knopfartigen Biigelbefesti
gung nur eine f1ache KIammer aufweist, wie sie fUr die spaten Fibeln vom Mit
tellateneschema in der Stufe Lt D I iiblich ist 13 . Nach den Delinitionen 
Polenz'l< und SttickIis I' steht dieser jiingeren Datierung zwar das Konstruk
tionsdetail der auBeren Sehne entgegen, bei einer genaueren Betrachtung D 1-
zeitlicher Fundkomplexe ergibt sich jedoch, daB auBere Sehnen sogar bei 
Fibeln des Spatlateneschemas anzutrefTen sind i6 und daher chronologisch nur 
bedingt relevant sein konnen " . 

Zwei weitere Exemplare des Mittellateneschemas liegen aus Grab 2 vor 
(Abb. 1, B 1 u. 2, A 5). Sowohl das bronze ne als auch das eiseme Stiick gehoren 
dem Typ Eichloch an", den H. Polenz als Leitfund seiner Stufe Lt C2 im 
Rhein-Main-Gebiet ansieh(1·. Dariiber hinaus kommen diese Fibeln aber 
auch bis nach Thiiringen und Sachsen hinein vor". 

Die Datierung Pole nz' mag fUr das Rhein-Main-Gebiet zutrefTea, im 
Moselgebiet sind solche Fibelnjedoch mit Nauheimer Fibeln vergesellschaf
tet ". Weiterhin fallt bei den vorliegenden Stiicken die f1ache BiigelkIammer 
auf, die ebenfalls fUr eine Datierung in die Spatlatenezeit spricht. Unterstiitzt 
wird diese Annahme durch die dritte Fibel des Grabes (Abb. 1, B 2), die ein
deutig den Fibeln vom Spatlateneschema zuzuordnen ist. Ein ahnliches 
Exemplar stammt aus einer Siedlungsgrube von Basel-Gasfabrik, aus der auch 
eine Nauheimer Fibel vorliegt " . Der runde Biigelquerschnitt sowie die Ker
bung auf der Biigelmitte sind wohl als typologische Rudimente zu betrachten, 
die moglicherweise auf eine direkte EntwickIung aus den einfachen Mittel
latenelibeln hindeuten ". 

Einen jiingeren Zeitabschnitt erreicht man mit der Eisenlibel aus Grab 1 
(Abb. 1, A2). Der geschweifte Biigel mit dachformigem Querschnitt und der 
langgezogene RahmenfuB weisen das Stiick als eine Fibel des Typs Kostr-
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zewski M aus". Diese Form ist sehr weit verbreitet " , nahere Parallelfunde lie
gen aus Goddelsheim 26 und Talmiihle vor "- Generell gehtiren die geschweif
ten Fibeln zu den typischen Funden der Stufe Lt D 2, in den friihromischen 
Lagern tauchen sie nicht mehr auf". 

Die jiingste Fibel des Graberfeldes Haueda entstammt wahrscheinlich 
einem zers!Orten Grab und wurde als Streufund geborgen (Abb. 4 b). Obgleich 
dem Stiick ein Teil des Biigels mit FuB und die Nadel mit Spirale fehlt, laBt sie 
sich unschwer als dem Typ A1mgren 22 zugehtirig identifizieren. Fibeln wie 
die aus Haueda mit abgerundet rechteckigem Biigelquerschnitt sind eher sel
ten 29 und lassen si ch nur in Siidwestfalen belegen 30. Von besonderer Bedeu
tung scheint dabei die Tatsache zu sein, daB das Halbfabrikat einer Fibel des 
Typs Almgren 22 in der friihkaiserlichen Siedlung am FuB des Desenberges 
entdeckt wurde J1 Zu diesem markanten Gelandepunkt besteht vom Graber
feld aus Sichtkontakt; die Entfernung betragt weniger als drei Kilometer. 

Beziiglich der Datierung der Fibeln Almgren 22 ist festzustellen, daB sie 
dem Haltern-Horizont angehtiren ". Sie sind sowohl am eponymen Fundort 
als auch in Asciburgium belegt " ; mit einer Laufzeit von etwa einer Genera
tion ist allerdings zu rechnen. 

b) Giirtelhaken 

Aus Grab 8 liegt ein ganz erhaltener Giirtelhaken mit einwarts gebogenen 
Haftarmen vor (Abb. 3, 11). In einem der drei Nietlocher sitzt noch ein bronze
ner Spreizniet. Zum Giirtel scheinen auBerdem noch einige eiserne Ketten
glieder zu gehtiren, die durch schmale Eisenblechstreifen miteinander ver
bunden sind. Zwei Parallelstiicke liegen aus Dohren" und ElIerau, Grab 10 
vor". Ebenfalls gut vergleichbar sind die Stiicke aus Oitzmiihle, Urne 3 J6 und 
Klein-Hesebeck, Grab 6" . Typologisch gesehen stehen diese Stiicke am Uber
gang von den Haftarm- zu den Plattengiirtelhaken. Chronologisch eher der 
Stufe Ripdorf zuzurechnen, weisen sie eine lange Laufzeit auf und kommen 
auch noch imjiingsten Abschnitt der vorromischen Eisenzeit vor". Aufgrund 
der oben genannten Parallelfunde muB damit gerechnet werden, daB das 
Exemplar aus Haueda aus dem norddeutschen Flachland dorthin "importiert" 
wurde. Die relative Seltenheit der Stiicke schlieBt jedoch eine exakte Zuwei
sung aus. 

c) Sonstige Metallfunde 

Von den sonstigen Metallfunden stammen zwei nicht aus Grabern und sind 
daher fUr die Beurteilung des Griiberfeldes nur von geringem Wert. 

Aus dem Bereich zwischen den Grabern 8 und 9 liegt eine kleine Eisen
spitze quadratischen Querschnitts mit Tiille (Abb. 4a) vor. Da weder die 
Funktion (als Pfeilspitze?) noch die zeitliche ZugehOrigkeit zum Graberfeld 
als gesichert angesehen werden kann, soli auf eine weitere Diskussion des 
Gegenstandes an dieser Stelle verzichtet werden. 

Anders verhalt es sich da mit einer stark abgenutzten Bronzemiinze, die am 
Siidende des Griiberfeldes gefunden wurde. Zwar liegt das Stiick nach Aus
weis der Befunde auBerhalb des eigentlichen Graberfeldes, seine chronologi
sche Einordnung in den Beginn der Spatlatenezeit steht jedoch auBer Frage. 
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Es handelt sich urn ein sogenanntes "germanisches" Regenbogenschiissel
chen der Form Forrer 21". Wahrend das Avers vollig abgeschlifTen ist, sind 
auf dem Revers noch deutlich sechs Kreisaugen zu erkennen. Sowohl die 
Kreisaugenzier als auch das Miinzmetall (Kupfer mit hohem Zinn- bzw. Blei
anteil) sprecheneindeutig mr einen mittelrheinischen und gegen einen vinde
likischen Ursprung des Stiickes". Beziiglich der Datierung dieser Miinzen 
wird man weitgehend den Ansatzen von K. Pink folgen miissen, der sie in die 
Zeit urn lOO v.Chr stellt". 

Die iibrigen Metallfunde lass en sich eindeutig Grabfunden zuweisen. Aus 
Grab lliegt ein Bronzeblechfragment mit Zierbuckel und verziertem Spreiz
niet vor (Abb. I, A 3), das im Leichenbrand gefunden wurde. Die geringe 
Blechstiirke sowie die Form des Nietes machen es wahrscheinlich, daB es sich 
hier urn den Rest eines aus Leder montierten Beschlages unbekannter Funk
tion handelt. 

Weitaus sicherer ist die Funktionsbestimmung der Eisemeste aus Grab 2, 
die als Teile einer Pinzette und eines Rasiermessers bestimmt werden konnten 
(Abb. 2, A 3 + 4). Wahrend die Pinzette weder typologisch noch chronologisch 
naher einzugrenzen ist,liegen mr das Rasiermessereinige sehr gute Parallelen 
aus dem Graberfeld von GroBromstedt vor". Es muB jedoch mit Nachdruck 
darauf hingewiesen werden, daB die Exemplare aus GroBromstedt deutlich 
jiinger sind als das hier zur Diskussion stehende Stiick. 

Der Bronzebeschlag mit eingehiingtem Eisenring aus Grab 5 (Abb. 2, Cl) ist 
wohl als Unikat zu bezeichnen. Seine Profilierung erinnert zwar an einige 
Beschlage des Kerbschnitthorizontes, die Ausmhrung der Verzierung unter
scheidet ihn jedoch sehr deutlich von diesen Produkten. Eine Funktionsbe
stimmung des Beschlages aus Grab 5 gelang nicht, der eingehangte Eiseming 
ist ohnehin als Indiz fiir eine sekundare Verwendung zu betrachten. 

d) Keramik 

Aus den Grabem I, 7, 8 und 91iegt Keramik vor. Es handelt si ch dabei zum 
einen (Graber7 und 8, Abb. 3 A) urn Wandscherben nicht naher bestimmbarer 
GefaBe, zum anderen (Graber I und 9, Abb. 3 B) urn ganz erhaltene Umen 
bzw. Bei- oder AbdeckgefaBe. Lediglich die mit Wellenkammstrich verzierten 
Wandscherben aus Grab 8 lassen si ch ohne Schwierigkeiten im Spektrum der 
latenezeitlichen Siedlungskeramik Nordhessens unterbringen ". Vergleich
bare Stiicke sind von folgenden Fundorten bekannt : 

I) Altenritte, Siedlungsgrube" 
2) Amoneburg, Siedlung, Siidhang" 
3) Bad Nauheim, Goldstein, Grab 4" 
4) Bad Nauheim, Homburger StraBe, Siedlung 47 

5) Bad Nauheim, Trinkkuranlage, Siedlung" 
6) Daseburg, Siedlung" 
7) Frankfurt-Nied, Oststt;aBe 31, Siedlung " 
8) Frankfurt-Praunheim, Grube 7, Siedlung 'l 
9) Frankfurt-Rebstockgelande, Siedlung " 

10) Hamm-Bockumer Weg, Siedlung S3 

11) lossen, Siedlung S4 

12) Paderborn-Abdingkirchhof, Siedlung" 
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Die Keramik mit Wellenkammstrich war otTensichtlich wahrend der ge
samten Latimezeit in Gebrauch und scheint sich, wie die Funde von Frank
furt-D omhtigel zeigen " , bis an den Beginn der Kaiserzei t gehalten zu haben. 

Bei den Scherben aus Grab 7 handelt es sich urn zum Teil sehr kleinteilig 
zerbrockelte unverzierte Wandscherben, die zeitlich nicht naher bestimmbar 
sind. Demgegentiber ist die Deckschale aus Grab 9 (Abb. 3, B 2) sowie das Bei
gemB aus de, gleichen Bestattung vollstandig erhalten. Die Deckschale ent
spricht dem von H. Laumann fUr das Fritzlarer Gebiet definierten Typ 1 C, der 
in seiner Phase 4 (Lt C2ID I) auftritt H. Das k1eine BeigefaB entzieht sich dage
genjeder typologischen Einordnung. Weder aus Hessen noch aus den an$ren
zenden Gebieten lassen si ch exakte Parall elen anflihren. Eine gewisse Ahn
Iichkeit scheint lediglich zu den Schalen mit stark eingezogenem Rand des 
Rhein-Main-Gebietes gegeben zu sein sa. Gegen eine allzu enge Beziehung 
spricht jedoch der Absatz unter dem Rand, der sich haufiger an GefaBen des 
Mittelrhein-Mosel-Gebietes beobachten laBt ". 

Die Urne des Grabes I schlieBlich stellt einen bi slang in der Gegend unbe
kannten Typus dar (Abb. I, AI). Sowohl hinsichtlich sei ner Proportionen als 
auch hinsichtlich der Ra ndforrn lassen sich keine Verbindungen zum latene
zei tl ichen Forrnenspektrum, wie es aus Siedlungen hinreichend bekannt ist, 
kntipfen. Auch im Mate rial friihkaiserlicher Siedlungen scheint diese Form 
nicht vorzukommen 60. Auffallig ist das Fehlen von Drehscheibenware, was an 
eine eher lokale Keramikherstellung den ken laBt. 

Auswertung 

Beigab e n s itt e n 

Ftir die Beurtei lung der Beigabensitten sind in erster Linie di e ungestorten 
Graber I, 2, 3, 7, 8 und 9 heranzuziehen. 

Die Art der Beigabe variiert von Grab zu Grab sehr stark. Wahrend Grab 7 
nur etwas Keramik enthi elt, fand si ch in den tibrigen Grabern auch noch 
Trachtschmuck. Die haufigste Beigabe waren Fibeln, in Grab 8 fand si ch statt 
dessen nur ein Gtirtel. In Grab 1 scheint neben der Fibel auch noch ein Frag
ment ei nes weiteren Trachtenbestandteils (Gtirtel ?) beigegeben word en zu 
sei n. Das Grab 2 schli eBlich erbrachte auBer den drei Fibeln auch noch ein 
Rasiermesser und eine Pinzette, also Gegenstande aus dem Bereich der Kor
perpOege. Der k1eine Becher" in Grab 91aBt es denkbar erschei nen, daB auch 
Lebensmittel oder andere organische Beigaben tiblich waren. Hierzu verrnit
teln die Ergebnisse der anthropologischen Untersuchung der Leichenbrande 
interessante Aufschltisse. So fanden sich in den Grabern 2, 7 und 8 jeweils ver
brannte, in Grab 9 verbrannte und unverbrannte Reste von Jungschweinen, 
die nur als Speisebeigabe gedeutet werden konnen " . 

Wie diese kurze Aufstellung zeigt, schei nt es keine ei nhei tlichen "Ausstat
tungsmuster" gegeben zu haben. Besonders auffallig ist die Tatsache, daB sich 
an keiner Beigabe Brandspuren fanden. Dies korrespondiert mit der Beobach
tung, daB im Bereich des Hauedaer Graberfeldes tiberhaupt keine Brandreste 
festzustell en waren - ein fUr spateisenzeitliche Graberfelder vollig ungewohn
liches Faktum. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, daB die Beigaben unbescha
digt ins Grab gelangt sind. In den Grabern 1,2,7 und 8 sind oft nur Fragmente 
von Beigaben in di e Bestattung gekommen, was darauf schlieBen laBt, daB di e 
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Beigabensitte pars pro toto nicht unbekannt war. Dariiber hinaus zeigt sich, 
daB eine Fibel aus Grab 2 und eine aus Grab 9 (Abb. 3, B 1) in beschadigtem 
Zustand ins Grab gelangt sind. Beide Stiicke waren durch Abbrechen der 
Nadelrast bzw. der Nadel nicht mehr brauchbar. Das Fehlen von zwei Spreiz
nieten am Giirtelhaken aus Grab 8 ist ebenfalls nicht aufnatUrliche Ursachen 
bei der Lagerung im Boden zuriickzumhren. 

Auch beziiglich der Beigabensitten sind starkere Affinitiiten zur Wetterau 
und zum Rhein-Main-Gebiet zu beobachten. Hier wie dort ist die Beigaben
ausstattung eher armlich " , viele Beigaben kamen zerst6rt oder beschadigt ins 
Grab". Der einzige - allerdings recht bedeutsame - Unterschied zu den siidli
cher gelegenen Graberfeldem besteht hier im v611igen Fehlen verbrannter 
Beigaben. Daraus ist zu schlieBen, daB der Bestattungsvorgang anders abge
laufen sein muB. Eine Verbrennung des Toten in seiner Tracht hatjedenfalls 
nicht stattgefunden" . Offensichtlich legte man auch groBen Wert darauf, 
auBer dem Leichenbrand keine anderen Verbrennungsreste ins Grab gel an
gen Zll lassen. 

M6glicherweise ist auch mit Unterschieden bei den Trachtsitten zu rech
nen. Erwahnt werden soli hier nur Grab 2, das man aufgrund des Toilettgerates 
als eindeutiges Mannergrab bezeichnen m6chte, andererseits aber drei Fibeln 
enthalt, was im Rhein-Main-Gebiet ein sicherer Indikator mr eine weibliche 
Tracht ist 66. Dajedoch, wie oben bereits beschrieben, der Bestattungsvorgang 
anders abgelaufen sein diirfte, ware es durchaus denkbar, daB es sich bei den 
Fibeln in Grab 2 urn keine regulare Trachtkombination handelt. 

Die Beigabenausstattung der Graber von Haueda zeigt ein komplexes, in 
sich fein differenziertes Bild, das sich von dem der Nachbargebiete unter
scheidet. Besonders auffallig sind die Unterschiede in den Bestattungssitten 
zu den westfalischen Grabem wie be is pi elswei se im Graberfeld Talmiihle, das 
ausschlieBlich Brandgrubengraber erbrachte " . 

Die geringe Zahl sowie die isolierte Lage machen einstweilen die Ent
schliisselung und weitere Interpretation der Beigabensitten unm6glich. Soll
ten sichjedoch die oben geschilderten Besonderheiten bei weiteren spatlate
nezeitlichen Grabem in Nordhessen wiederholen, so muB damit gerechnet 
werden, daB es sich hi er urn KulturauBerungen einer eigenstandigen Gruppe 
am Rande der keltischen Welt handelt. 

Chronologie 

Die wenigen nordhessischen Funde der Mittel- und Spatlatenezeit reichen 
keinesfalls aus, urn eine eigene Chronologie zu tragen. Deshalb soli im fol
genden versucht werden, die Funde von Haueda in die schon existenten 
Chronologieschemata einzumgen. Dariiber hinaus muB betont werden, daB 
keine Angaben zur Belegungsabfolge des Graberfeldes m6glich sind. Die 
heute bekannten Graber stellen nur einen Ausschnitt des urspriinglichen Gra
berfeldes dar, von dem nicht zu ermitteln ist, ob er in irgendeiner Weise repra
sentativ ist. 

Als chronologisch relevante Funde sind lediglich die Fibeln zu betrachten. 
Die Keramik ist - wie oben bereits erwahnt - aufgrund der geringen Zahl pra
zise datierbarer Vergleichsfunde nicht dazu geeignet, relativchronologische 
Aufschliisse zu vermitteln. Mithin sind von insgesamt 11 Grabem nur drei (I, 2 
und 9) prazise datierbar. 
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Die Fibel der Fonn Kostrzewski M aus Grab 1 datiert an den Obergang von 
der Spatlat/me zur friihen r6mischen Kaiserzei!. Grab 2 hingegen enthalt drei 
Fibeln, die eindeutig in den Beginn der Spatlatenezeit zu setzen sind. 

Recht problematisch ist die Datierung der Fibelfragmente aus Grab 4. 
Fibeln mit Kugelzier weisen gerade im germanischen Bereich eine recht lange 
Laufzeit aufund k6nnen nur allgemein in der ausgehenden Mittel- und Spat
latenezeit zugewiesen werden. 

Die Fibel des Typs Eichloch aus Grab 9 ist aufgrund der Oachen Biigelklam
mer wohl dem Beginn der Spatlatenezeit zuzurechnen. Ahnliches gilt fUr den 
Giirtelhaken aus Grab 8, der jedoch weniger exakt zu datieren is!. 

Das Graberfeld von Haueda "Grundberg" scheint also - soweit es auf uns 
gekommen ist - wahrend einer kiirzeren Zeit etwa vom Ende der Stufe Lt C bis 
zum Ende derSpatlatenezeit belegt worden zu sein. Das Abbrechen zu Beginn 
der r6mischen Kaiserzeit paBt, sofern man hierflir nicht den Zufall der E.hal
tung verantwortlich machen will, sehr gut in das Bild eines Siedlungsum
bruchs im nordhessischen und siidwestfalischen Raum in dieser Epoche. 

Ober diese Ergebnisse hinaus bleiben noch zwei bemerkenswerte Fakten 
festzuhaiten . Zum einen zeichnet si ch fUr die Spatlatenezeit, fUr die bisher 
immer tiefgreifende Veranderungen angenommen wurden, keinerlei Zasur 
ab, zum anderen zeigt die unscheinbare Fonn der Graber sowie der Zufall 
ihrer Entdeckung, warum diese Fundgattung so schlecht reprasentiert is!. 

Kulturhistorische Interpretation 

Die Graber von Haueda fUllen eine Liicke in der Besiedlungsgeschichte 
Nordhessens. Zwar sind schon seit langerem mittel- und spatlatenezeitliche 
Funde aus Siedlungen bekannt ", der Nachweis eines Graberfeldes ist bisher 
jedoch einmalig. 

Die Tatsache, daB sich in Haueda Manner-, Frauen- und Kindergraber 
nachweisen lassen, berechtigt zu der Annahme, daB es si ch hier urn den Be
stattungsplatz einer k1eineren Siedlungsgemeinschaft gehandeit ha!. Eine 
Siedlungsstelle konnte trotz intensiver Prospektion bisher nicht lokalisiert 
werden. Ein heute als Weide genutztes Gelande mit stark schiittender Quelle 
etwa 400 m OSO des Graberfeldes ware hierflir gut geeigne!. 

Die Frage nach der ethnischen Identitat der hier Bestatteten kann anhand 
des Fundgutes und der Befunde nicht beantwortet werden. Sowohl die Kera
mik als auch die Beigabensitten zeigen sehr deutlich autochthone Ziige. Die 
Fibeln sind weit iiber den nordhessischen Raurn hinaus verbreitet, lediglich 
der Giirtelhaken aus Grab 8 k6nnte aus Norddeutschland stammen " . Eine 
ethnische Zuweisung der Nekropole diirfte erst mit einer deutlich groBeren 
Materialbasis zu erreichen sein. 
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KataIog 

G ra b I : a) Ume; dunkelbraun, gegliittet ; vollsliindig erhalten; Rdm : 9,5 cm; 
Bdm: 9,4 cm; H: 19 cm. Abb. I,AI 
b) Eisenfibel; vollsliindig erhalten; Liinge: 5,8 cm; Form Kostrzewski Var. M. 
Abb. I,A2 
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c) Bronzeblechfragment mit aufgenietetem Zierbuckel (Om 1,0 cm); Spreiz
niet mit gekerbtem Kopf. Abb. I,A3 
d) Leichenbrand 

G ra b 2: a) Eisenfibel; fragmentiert und korrodiert, Teile des Biigels und der 
Spirale fehlen; Lange : 10,6 cm. Urspriinglich achtschleifige Spirale mit oberer 
Sehne, ahnlich Typ Eichloch. Abb. 2, A 5 
b) Bronzefibel; vollstiindig erhalten; Lange : 8,8 cm; vierschleifige Spirale mit 
oberer Sehne, Typ Eichloch. Abb. I, B I 
c) Bronzefibel; fragmentiert, Teile des FuBes mit Nadelhalter fehlen. Lange : 
8,4 cm ; RahmenfuB, achtschleifige Spirale mit oberer Sehne; Spatlatene
schema. Abb. I, B 2 
d) Rasiermesser; Eisen; fragmentiert, Teile der Schneide fehlen; Lange : 
14,5 cm. Abb. 2,A3 
e) Pinzette; Eisen; vollstiindig erhalten; Lange: 12,3 cm. Am Kopf des Stiickes 
antike Reparatur. Abb. 2,A4 
f) Leichenbrand 

G r a b 3: a) Leichenbrand 

G ra b 4: a) Eisen/ibel; es liegen nur noch Fragmente des Biigels (mit aufge
schmolzener Bronzekugel) und die Nadelrast vor. Abb. 2,BI-3 
b) Leichenbrand 

G ra b 5 : a) Bronzebeschlag mit kreuzformigem Durchbruch; quadratisch ; 
Lange: 1,7 cm. Eingehiingt ein kleiner eisemer Ring; D-formig; Breite: 1,5 cm. 
Abb. 2,CI 

G ra b 6: a) Leichenbrand 

G ra b 7 : a) Wandscherben; unverziert, dunkelbraun, gut geglattet; handge
macht 
b) Leichenbrand 

Grab 8: Giirtelhaken; Eisen; vollstiindig erhalten; Lange 17 cm. Abb. 3,AI 
b) 5 Eisenringe; teilweise fragmentiert ; Om: 2,4 cm; Verbindung durch Eisen
blechstreifen von 0,6 cm Breite. Abb. 3,A3 
c) Wandscherben; rtitlich-braun; handgemacht; Wellenkammstrich. Abb. 
3,A4 
d) Randscherben; braun; geglattet; handgemacht; Rdm: 15,7 cm. Abb. 3,A2 
e) Leichenbrand 

G ra b 9 : a) Deckschale; braun; geglattet; grob handgemacht; vollstiindig er
halten; Rdm : 25,8 cm; Bdm: 9,8 cm; H: 7,6 cm. Abb. 3,B2 
b) BeigefaB ; rtitlich, gegllittet; vollstandig erhalten; Rdm: 5,6 cm; Bdm: 
4,0 cm; H: 4,9 cm. Abb. 3,B3 
c) Bronzefibel; Teil derNadel fehlt; Lange: 9,1 cm; sechsschleifige Spirale mit 
oberer Sehne; Mittellateneschema. Abb. 3,BI 
d) Leichenbrand 

G ra b 10: a) Leichenbrand 

S t reu fu nde: a) Bronzefibel; Teile der Spirale, Nadel undFuB fehlen. Lange 
noch : 4,2 cm; Form Almgren 22, Abb. 4 b 
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b) Ttillenpfeilspitze; Eisen; vollstiindig erhalten; Liinge: 6,0 cm; Breite: 
0,8 cm; quadratischer Querschnitt an der Spitze; Abb. 4a 
c) Fingerring; Bronze; vollstiindig erhalten; Reste von Tannenzweigmuster; 
AuGendurchmesser : 1,9 cm; Innendurchmesser: 1,7 cm; Abb. 4c 
d) Potinmtinze; Om : 15,6 mm; 3,245 gr; RV viillig abgerieben; AV nur zentral 
erhalten. FOITer 21 
e) Leichenbrand 

Die Leichenbrlinde aus dem Griiberfeld Haueda 

Die anthropologischen Bestimmungen wurden von Prof. Dr. Kunter, GieGen, 
durchgeftihrt. 

G ra b I : 200 g tiberwiegend mittelgrober Leichenbrand menschlichen Ur
sprungs 
Farbe : weiG, z. T. grau-schwarz 
Verbrennungsgrad: vollkommene, z. T. unvollkommene Verbrennung 
Zusammensetzung: Schiidel-, Langknochen-, Becken- und Phlangenfrag
mente, unvollstiindig, nicht ganz reprasentativ 
Alter: 20-40 lahre (geschlossene Epiphysenfugen, olTene Schiidelniihte, 
Osteonenstruktur) 
Geschlecht : Mann; sehr kriiftige Langknochen, groGer Mastoidfortsatz, Crista 
supra mastoidea, Protuberant. ext. occ., derber Proc. front. des os zyg. 
Knochenkonstitution: derbe Langknochen mit starken Muskelansatzmarken 

G r ab 2 : 1260 g tiberwiegend mittelgrober Leichenbrand menschlichen und 
15 g Leichenbrand tierischen U rsprungs 
Farbe: weiG, z. T. grau-schwarz 
Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung 
Zusammensetzung : Schiidel-, Langknochen- und Beckenfragmente, unvoll
stiindig, nicht repriisentativ 
Alter: 50-70 lahre (geschlossene Epiphysenfugen, obliterierte Schiidelniihte, 
intravit. Zahnverlust: Molar im Unterkiefer) 
Geschlecht : Mann; sehr kriiftige Langknochen, groGer Mastoidfortsatz, pro
tub. occ. ext. 
Tierknochen: ca. 15 g verbrannte Knochenfragmente einesjungen Schweines 
Pathologie: intravitaler Zahnverlust (Molar im Unterkiefer) 
Knochenkonstitution : extrem kriiftige Langknochen mit extrem starken Mus
kelansatzmarken 

G ra b 3 : 15 g Leichenbrand menschlichen Ursprungs 
Farbe : weiG, z. T. schwarz 
Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung 
Zusammensetzung: Schiidel- und Langknochenfragmente, unvollstiindig, 
nicht repriisentativ 
Alter: 1-6 lahre, infantile Lang- und Schiidelknochen 

G ra b 4: 15 g feiner Leichenbrand menschlichen Ursprungs 
Farbe: weiG 
Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung 
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Zusammensetzung: Lang- und Schiidelimochenfragmente, unvollstiindig, 
nicht repriisentativ 
Alter: 1-6 lahre; infantile Lang- und Schiidelknochen 

G ra b 5: I g feiner Leichenbrand menschlichen Ursprungs 
Farbe: weiR 
Verbrennungsgrad : vollkommene Verbrennung 
Zusammensetzung: Langimochenfragment, unvollstiindig, nicht repriisenta
tiv 
Alter : erwachsen, 20-X lahre (Knochenstiirke) 
Geschlecht: nicht bestimmbar 

G ra b 6: 30 g mittelfeiner Leichenbrand menschlichen Ursprungs 
Farbe: weiR, z. T. schwarz 
Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung 
Zusammensetzung: Schiidel-, Lang- und Beckenknochenfragmente, unvoll
stiindig, nicht repriisentativ 
Alter: erwachsen, 20-X lahre (Knochenstiirke) 
Geschlecht: nicht bestimmbar 

Grab 7 : 450 g mittelfeiner Leichenbrand menschlichen Ursprungs 
Farbe: weiR 
Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung 
Zusammensetzung: Langknochen- und Wirbelfragmente, unvollstiindig, 
nicht repriisentativ 
Alter : erwachsen, 20-X lahre (Knochenstiirke) 
Geschlecht: eher miinnlich, derbe Langknochen 
Tierknochen: ein Fragment, nicht bestimmbar 
Knochenkonstitution : derbe Langimochen 
G ra b 8: 635 g mittelfeiner Leichenbrand menschlichen und mindestens 15 g 
Leichenbrand tierischen U rsprungs 
Farbe: weiR 
Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung 
Zusammensetzung: Schiidel-, Langimochen-, Becken- und Wirbelfragmente, 
unvollstiindig, nicht repriisentativ 
Alter : 20-40 lahre (Kompakta der Langimochen, olTene Schiidelniihte) 
Geschlecht: wahrscheinlich miinnlich ; derbe Langimochen mit kriiftigen 
Muskelansatzmarken 
Tierimochen: mindestens 15 g verbrannte Knochen eines jungen Schweines 
Knochenkonstitution : derbe Langimochen mit kriiftigen Muskelansatzmar
ken 

G ra b 9: 600 g mittelgrober Leichenbrand menschlichen Ursprungs, ca. 175 g 
verbrannte und unverbrannte Tierimochen 
Farbe : weiR 
Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung 
Zusammensetzung: Schiidel-, Langimochen-, Wirbel- und Phalangenfrag
mente, unvollstiindig, nicht repriisentativ 
Alter : 20-40 lahre (Knochenstiirke, olTene Schiidelniihte) 
Geschlecht: schwache Tendenz weib1ich (Diskriminanzrechenwert der pars 
petrosa im weiblichen Bereich [1023]) 
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Tierlmochen : ca. 175 g verbrannle und unverbrannle (Schliisselbein, Becken, 
Langlmochen) Knochen eines jungen Schweins 
Knochenkonslilution : grazile Langlmochen mil schwachen Muskelansalz
marken 
Bemerkung: Einige weichere Brandknochen kalkweiBer Farbe, darunler eine 
kleine rechlsseilige pars pelrosa und Phalangenfragmenle mil ofTenen Epi
physenfugen deulen auf ein zweiles, infanliles Individuum von 1-6 Iahren 

G ra b 10: 40 g feiner Leichenbrand menschlichen Ursprungs 
Farbe : weiB 
Verbrennungsgrad: vollkommene Verbrennung 
Zusammenselzung: Langknochenfragmenle, unvollsliindig, nichl repriisenla
liv 
Alter: erwachsen, 20-X Iahre (Knochensliirke) 
Geschlechl : schwache Tendenz miinnlich ; kriiftige Langlmochen 
Knochenkonstilution: kriiftige Langlmochen 

Ocr Fundplatz bei Haueda. Mtbl. TK 25 (Nw) 4521 Liebenau (1983), mil Genehmilunl des Hcss. 
Landesvermessunpamtcs (Nr. 89-1-214). 
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