
Das germanische Graberfeld von Rapice (fruher Rampitz, Kr.Weststernberg) 

bei Zielona Gora. Kulturgeschichtliche Betrachtungen zum mittleren Odergebiet 

vom 1. Jahrh. v. Chr. bis zum 4. Jahrh. n. Chr.

Achim Leube

Zusammenfassung: Zwischen 1878 und 1884 wurde ein recht umfangreiches Graberfeld der Spatlatene- und spaten romi- 

schen Kaiserzeit bei Rapice (fruher Rampitz, Kr. Weststernberg) an der mittleren Oder zerstort. Eine groBere Anzahl von 

Schmuck, Waffen, Keramik und Geratschaften gelangte in das Markische Museum Berlin und in das Museum fur Vor- und 

Fruhgeschichte Berlin und wurde bisher noch nicht zusammenfassend publiziert. Das Fundmaterial des 1. Jahrh. v. Chr. 

belegt die engen Kontakte des Gubener bzw. NeiBe-Raumes zur ostlichen Przeworsk-Kultur mit Einflussen aus der elbgerma- 

nischen Jastorf-Kultur. Die Besiedlung endete mit dem Fehlen der geschweiften Fibeln in der Mitte des 1. Jahrh. v. Chr. In der 

Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. setzte eine erneute Besiedlung ein, deren Bewohner offenbar aus dem schlesischen Raum kamen 

und bis zum 4. Jahrh. n. Chr. auf dem gleichen Platz bestatteten. Die kulturelle Eigenstandigkeit der Bewohner des Oderrau- 

mes wurde durch einige Kartierungen von Schmuckgegenstanden verdeutlicht (Abb. 5-7). Besiedlungskarten fur beide Peri- 

oden verdeutlichen die auffallend enge Bindung der Bevolkerung an das Odertal bzw. an die Oderhange und werfen neue 

historische Fragen auf (Abb. 8-9).

Summary: Between 1878 and 1884, a large cemetery at Rapice (formerly Rampitz, district of Weststernberg) on the central 

Oder dating from the Late Latene period and the period of the late Roman Emperors was destroyed. A larger number of 

weapons, ceramics, jewellery and tools came to the Markisches Museum Berlin and to the Museum fur Vor- und Fruhge

schichte Berlin. A description of the finds has not been published as a whole to date. The finds dating from the first century 

B. C. confirm close contacts between the Guben or NeiBe region, and the eastern Przeworsk culture. They also reveal traces of 

the Elbgermanic Jastorf culture. The lack of winged fibulae in the middle of the first century B. C. marks the end of settlement 

for this region. In the middle of the second century A. D., settlement set in again. The settlers, who buried their dead at the 

same site until the 4th century A.D., apparently came from Silesia. Mapping of jewellery finds confirms the cultural autonomy 

of the inhibitants of the Oder region (fig. 5 -7). Settlement maps for both periods reveal the close ties of the settlers to the 

region of the Oder valley and the Oder hills (fig. 9-9), a fact that raises new questions.

Resume: Entre 1878 et 1884 etait detruit un vaste cimetiere d'epoque de Latene finale et de l’empire romain pres de Rapice 

(autrefois Rampitz, district Weststernberg) situe entre 1 aval et l’amont de l’Oder. Un assez grand nombre de bijoux, d’armes, 

de poterie et d’utensiles avait trouve son chemin au Markisches Museum et au Museum fur Vor- und Fruhgeschichte a Berlin; 

mais jusqu’aujourd’hui aucune publication de la totalite des objets susmentionnes etait faite. Ces objets datant du lme siecle 

avant Jesus-Christ prouvent que des contacts denses entre la region de Guben, c’est a dire celle de NeiBe, et la culture de 

Przeworsk, existaient, influence par la culture elb-germanique de Jastorf. Le peuplement de cette region cessait au milieu de 

1er siecle avant Jesus-Christ, car a partir de cette date n'etaient plus trouves des fibules arquees. Mais au milieu du 2 me siecle 

apres notre ere le repeuplement commenqait. Les nouveaux habitants venaient probablement de la Silesie et utilisaient le 

meme emplacement comme cimetiere que leur predecesseurs jusqu'au 4me siecle apres Jesus-Christ. L'autonomie culturelle 

de ces habitants etait elucidee par quelques cartographies de bijoux (fig. 5 -7). Des cartographies de 1'habitat pour les deux 

periodes mettent en lumiere l’attachement profond de la population a la vallee d'Oder respectivement a ces pentes, ce qui sou- 

leve de nouvelles questions historiques (fig. 8-9).
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bedingt sind. So liegen vom Graberfeld Rapice 13 Gegenstande 

ohne Inventarnummer und elf Fundstucke mit einer unsicheren 

Beschriftung vor. Letztere entsprechen nicht immer den im Kata- 

log des Markischen Museums aufgefuhrten Beschreibungen.

Von der Feldflur stammt auBerdem ein Denar des Nerva, den 

bereits St. Bolin (1926, 69) erfaBte. Ferner wurden in der Mitte des 

18. Jahrh. „Ringe, Dolche, Nadeln oder dergl." in „schdnen und 

zierlichen Urnen" bei Rapice gefunden2. Sie konnen von einem 

spatbronze-/fruheisenzeitlichen Graberfeld stammen, das 1876 

erneut entdeckt wurde und sudlich des heutigen Dorfes Rapice im 

beackerten Niederungsgebiet der Oder („Oderbruch") liegt. Hier 

heben sich einige Talsandinseln heraus. Auf einer von ihnen wur

den „3 FuB unter der Erdoberflache" Urnengraber freigelegt, die 

mit groan Feldsteinen bedeckt waren. Das Gelande liegt heute im 

Hochwasserbereich der Oder3.

Die erste wissenschaftliche Fundvorlage und Auswertung der 

spatlatenezeitlichen Gegenstande erfolgte durch J. Kostrzewski 

(1919, Katalog 340), nachdem bereits I. Undset (1882, 210) einige 

Funde u.a. den Sporn (Taf. 9,2) und den Schildbuckel (Taf. 9,1) 

erwahnte. I. Undset stutzte sich auf die Fundberichte E. Friedels 

(1879, 372ff.; 1880, 25; 1882, 394). Spatere Fundvorlagen erfolg- 

ten durch H. Jentsch (1888, 54), A. Gotze (1897, 45ff.), R. Buch

holz (1904, Taf. 21) und A. Kiekebusch (1912, 418; 431 Abb. 231; 

248; 251 Taf. 12,17; 14,12; 13,7). Auch G. Kossinna (1905, 392ff.), 

R. Beltz (1911, 783; 810), M. Jahn (1921, 50), O. Almgren (1923, 

143) und D. Bohnsack (1940, 1084 Taf. 444,4; 455,8; 456,1-5.7;

In den Jahren 1878 bis 1884 gelangten vorwiegend in das Marki- 

sche Museum Berlin eine Anzahl germanischer Funde des 1. 

Jahrh. v. Chr. und des 2. bis spaten 3. Jahrh. n. Chr. aus Rapice, Woj. 

Zielona Gora (fr. Rampitz, Kr. Weststernberg). Sie sind fur die kul- 

turelle Beurteilung des mittleren Odergebietes von Bedeutung 

und fanden verschiedentlich auch zu Beginn unseres Jahrhun- 

derts in der Literatur kurzere Beachtung. Eine vollstandige Aufar- 

beitung dieses Fundgutes fand bisher noch nicht statt1.

Die Erforschung des spatlatene- und kaiserzeitlichen Graberfel- 

des von Rapice ist eng mit der Tatigkeit des Oberamtmannes 

Augustin in Rampitz verbunden. Er stand seit 1876 mit Ernst Frie

del, dem damaligen Direktor des Markischen Museums in Berlin, 

in Verbindung. Die ersten Funde wurden am 13. November 1879 

(Mark. Museum II 9833-9848) als Geschenk von Augustin inven- 

tarisiert. Am 21.5.1880 ubergab auf Augustins Veranlassung der 

Baufuhrer und Chausseeaufseher Zimmermann aus Balkow 

(heute: Bialkow) weitere Fundgegenstande (Mark. Museum II 10 

680-10 733). Die Beigaben des Grabes 1lieferte der Arzt der Ber

liner Charite Dr. Starcke (Mark. Museum II 12 156-12 163) ein. 

Die letzten Funde vom Graberfeld (Mark. Museum II 14 458 - 14 

495) wurden erst am 8. Februar 1884 ubergeben. Die Funde des 

Graberfeldes Rapice sind heute uber verschiedene Museen und 

Sammlungen verstreut. So gelangten einige heute verschollene 

GefaBe sowie ein bronzener Beschlag (Abb. 4) in die Privatsamm- 

lung des Arztes Dr. Stimming/Brandenburg. Dort wurden sie 

bereits am 26. Juli 1878 vom Direktor A. VoB, Museum fur Volker- 

kunde Berlin, aufgenommen (Katalog-Nr. 213-214 der Sammlung 

Stimming). 1879 gelangten sie durch Ankauf mit einer Anzahl 

weiterer ur- und fruhgeschichtlicher Funde in das Museum fur 

Vor- und Fruhgeschichte Berlin (If 748 a-b und 749).

Auch die Gymnasialsammlung Guben unter der Leitung von H. 

Jentsch enthielt Funde des Graberfeldes Rapice. Offenbar fuhrte 

man noch 1886 Grabungen auf dem Bestattungsplatz durch. Aus 

dieser Sammlung ubernahm das Museum fur Vor- und Fruhge

schichte Berlin 1895 durch A. Gotze das Fragment eines Schwer

tes (Taf. 9,3) und eine Lanzenspitze (Abb. 2) in einem schlechten 

Zustand (If 5274-5275). Nach einer Mitteilung des „Gubener 

Tageblattes" vom 29. Januar 1895 gelangten die Gegenstande 

wegen ihrer schlechten Erhaltung zur Restaurierung nach Berlin. 

Eine von A. Gotze am 11. Juni 1895 angefertigte Inventarliste weist 

leider keine weiteren Angaben dazu auf. H. Jentsch (1888, 54) 

berichtete, dabbeide Gegenstande 1886 „auf dem Acker des Kos- 

sathen Barfuss" ausgegraben wurden. Die Identitat dieser Fund- 

stelle mit der der ubrigen Rampitzer Funde wird von ihm nach- 

drucklich betont. Aus der Gymnasialsammlung Guben durfte 

auch die bronzene Dreisprossenfibel stammen, die H. Jentsch 

(1882 a, 194 Abb. 2) zunachst unter Starzeddel (heute Starosiedle) 

publizierte, aber noch im gleichen Jahr korrigierend dem „Urnen- 

feld norddstlich von Rampitz, Kreis Weststernberg" zuwies 

(Jentsch 1882 b, 358).

Die kurz geschilderte Fundsituation umreiBt deutlich die Proble- 

matik der Aufarbeitung alteren Fundgutes. Oft liegen auBerdem 

nur kargliche Beschreibungen der Gegenstande in den Museums- 

katalogen vor, die nicht zur Identifizierung des mitunter unbe- 

schrifteten Fundstuckes ausreichen. Hinzu kommen auch Fund- 

vermischungen, die durch Auslagerungen der Museumsbestande
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Abb. 1: Rapice, Lage des Fundplatzes.

1 Fur die Genehmigung zur Publikation des Materials von Rapice 

danke ich den Herren Prof. W. Menghin und Dr. H. Seyer. Frau Dr. 

A. Hansel hat sich dankenswerterweise sehr um die Realisierung 

des Vorhabens bemuht. - Die Zeichnungen fertigte Herr W. Hornuff, 

Berlin, an.

2 Die zwei GefaBe II 5178-79 wurden angeblich 1872 „aus einem 

machtigen Steingrabe direkt an der Oder 2 FuB unter dem jetzigen 

Wasserspiegel" gefunden (brief. Mitteilung des Oberamtmannes 

Augustin); Richter 1740, 413.

3 Ortsakten des Markischen Museums Berlin.
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Grabsitte

Die Tiefe der Graber wurde sehr unterschiedlich angegeben. Sie 

schwankt zwischen 0,6 und 1,5 m, wobei die Urnen einen Stein- 

schutz besessen haben sollen (dagegen Friedel 1879, 372). Die 

GroBe des Graberfeldes ist mangels detaillierter Beobachtung 

unbekannt. Die Fundstreuung war jedoch recht ausgedehnt und 

wurde mit 5 ha Ausdehnung bemessen4. Uber die Lage der Graber 

zueinander und ihre Zahl lassen sich kaum Angaben machen. 

1884 vermutete der Entdecker Augustin, da B das Graberfeld uber 

100 Urnen barg, die nahezu vollstandig zerstort wurden. Die 1876 

freigelegten Brandgraber lagen dazu sehr flach und bereits in der 

Pflugzone. So wurde nach Augustin nur eine Urne vollstandig 

geborgen, die offenbar in Privatbesitz gelangte. Die Urnen, in 

denen sich „Knochenreste bzw. Leichenbrand" befanden, standen 

in Gruppen teilweise in einer steinigen Deckmoranenschicht, die 

fur StraBenschotterungen abgebaut wurde. Mdgliche Grabmar- 

kierungen durch groBere Steine oder Steinsetzungen sind nicht 

auszuschlie Ben (vgl. Leube 1986, 158ff. Abb. 6). Die Sitte der stei- 

nernen Grabmarkierung und die rituelle Verwendung von Steinen 

bei Brandgrabern ist seit der Spatlatenezeit im Odergebiet 

bezeugt und wurde erst in der spaten Kaiserzeit aufgegeben (z.B. 

Domahski 1982, 18 Abb. 7).

457,8.12) sowie S. Thomas (1960, 127; 49) streiften kurz die Fund

materialien des Graberfeldes von Rapice. In neuerer Zeit beschaf- 

tigte sich G. Domahski (1975, 123f.; 1979, 250; 599) sehr intensiv 

mit der kulturellen Stellung der Rapicer Funde.

Fundstelle und Fundsituation

Die Fundstelle des Graberfeldes von Rapice befindet sich etwa 1,5 

km nordostlich des Ortes auf einem Plateau des ostlichen Oder- 

ufers (Abb. 1). Sie liegt 15 m uber der Oderniederung zwischen 

Rapice und dem DorfMielesznica (fruher Melschnitz) gegenuber 

von Eisenhuttenstadt  in der Wojewodschaft Zielona Gora (E. Frie

del 1879, 372). Nachdem beim Pflugen schon viele Graber zer- 

stort worden waren, erfolgte die restlose Ausplunderung des 

Bestattungsplatzes durch die systematische Suche nach Feldstei- 

nen zum Chausseebau. 1879 berichtete Augustin, daft „der groBte 

Theil der Urnen zerbrochen ist, der Inhalt fortgeworfen und zer- 

schlagen" wurde.

Grabform und Grabausstattung

Leider fehlen detaillierte Angaben zu den einzelnen Formen der 

Brandbestattung, wie Urnen-, Brandschuttungs- und Brandgru- 

bengrab sowie der Bestattungsform des Leichenbrandhaufchens, 

die alle im Odergebiet wahrend der Spatlatenezeit und der spaten 

Kaiserzeit ublich waren (Leube 1975 a, 54ff.; Schach-Dorges 

1969, 12 ff.; Domahski 1979, 186ff.).

Fur die Stufe Eggers A ist das Brandgrubengrab nachgewiesen. So 

enthielt Grab 2 in einer schwarzen Erdschicht neben BeigefaBen 

Waffen, Messer und eine Schnalle (Abb. 3, 1-2). Die erhaltenen 

Scherben kleinerer GefaBe des 1. Jahrh. v. Chr. wiesen mitunter 

Feuerspuren auf (Taf. 2,1-7). Als Analogie konnte das bei Gubin 

gelegene zeitgleiche Graberfeld Sadzarcewice (fr. Sadersdorf, Kr. 

Guben) herangezogen werden, das wahrend des 1. Jahrh. v. Chr. 

Urnengraber mit DeckgefaBen aufwies (Jentsch 1896, bes. 6ff.). 

Angeblich sollen auch in Rapice Urnen mit Steinpackung aufge- 

treten sein.

Seit dem spaten 2. Jahrh. n. Chr. dominierte im Oder-NeiBegebiet 

das Brandgrubengrab. So wurden auf den Graberfeldern von Gra

bice 97,4%, von Luboszyce, beide Woj. Zielona Gora, 98,1% und 

von Wilhelmsaue, Kr. Furstenwalde, 98% aller Graber in dieser 

Form angelegt (Schach-Dorges 1969, 12ff., Domahski 1979, 197; 

1982, 116ff.). Daneben konnte z.B. in Luboszyce die Form des 

Hugel- und Brandschichtengrabes nachgewiesen werden 

(Domahski 1982, 116ff.). Die von Rapice erhaltene kaiserzeitliche 

Keramik ist haufig poros und teilweise verschlackt und lilt daher 

auf die Form des Brandgrubengrabes mit Keramikmitgabe schlie- 

Ben. Daneben trat auch das Brandschuttungsgrab auf. So lagen in 

Grab 1 die Beigaben im teilweise verschlackten Zweihenkeltopf 

(Taf. 1,1). Diese Grabform trat auch in der westlich anschlieBen- 

den Niederlausitz recht haufig auf und unterstreicht deren Son- 

derstellung (Leube 1985 b, Abb. 4; Wetzel 1987, 183ff.). Im ostli

chen Brandenburg dominierte seit dem spaten 2. Jahrh. n. Chr. die 

Brandgrubenbestattung (Leube 1991, 86 Abb. 31). Lediglich der 

Lebuser Raum und das Spreemundungsgebiet Berlins hoben sich 

durch Urnen- und Korperbestattungen deutlich davon ab. Ein wei-

4 Brief von E. Friedel vom 23.2.1884 in den Akten des Markischen 

Museums Berlin.Abb. 2: Rapice, Lanzenspitze. Einzelfund. M 2:3.
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teres nordliches Auftreten der Brandgruben- und Brandschut- 

tungsgrabsitte belegt das gleichfalls an der Oder gelegene fruhkai- 

serzeitliche Graberfeld von Plowen, Kr. Pasewalk (Stange 1979, 

135ff.). Die Mitgabe von Keramik erfolgte in Plowen nur in den 

Brandschuttungsgrabern. Im Oder-NeiBegebiet wurden dagegen 

reichhaltige Geschirrsatze den Brandgrubengrabern mitgegeben 

(Schach-Dorges 1969, 15 Tab. 1). Die spatlatenezeitlichen Waffen- 

beigaben sollen in Rapice in und zwischen den GefaBen gelegen 

haben. So waren das Schwert (Abb. 3,1) und vermutlich auch der 

Schildbuckel des Grabes 2 neben dem GrabgefaB angeordnet. Aus 

der romischen Kaiserzeit ist die Sitte der gesonderten Waffenmit- 

gabe im Odergebiet mehrfach bekannt (z.B. Schach-Dorges 1969, 

11; Leube 1975 a, 56). Nach den Beigaben wurden auf dem Fried- 

hof in Rapice Frauen und Manner gemeinsam bestattet, wobei die 

traditionellen Hinweise auf Mannergraber in den Waffen, Pfrie- 

men und Feuerstahlen zu sehen sind. Dagegen scheint das unweit 

gelegene Graberfeld von Luboszyce, Woj. Zielona Gora, mit 129 

Bestattungen dominierend ein Bestattungsplatz von Frauen und 

Kindern gewesen zu sein (Domahski 1982, 116 ff.; 204 ff.). Dieses 

Ergebnis wurde auch durch anthropologische Ergebnisse besta- 

tigt (Gralla 1982, 204ff.). Die Toten wurden in ihrer Tracht und mit 

einigen Geratschaften verbrannt. Die Tonwirtel und die Fayence- 

perlen waren ebenso wie die bronzenen Gegenstande leicht ver- 

schlackt und deformiert. Besonders auffallig ist die „Zerstorung" 

der kaiserzeitlichen Fibeln. Verbogen bzw. zerbrochen sind auch 

die zwei Schwerter und einige Lanzenspitzen.

Unter den Beigaben dominieren die Messer in maximal 28 Exem- 

plaren vor den Spinnwirteln (18 Exemplare) und Schnallen (12 

Exemplare). In dieser Reihenfolge der Grabbeigaben entspricht 

das Fundgut von Rapice auch dem Inventar der teilweise zeitglei- 

chen und kulturell nahestehenden Graberfelder Wilhelmsaue, Kr. 

Furstenwalde, und Plowen, Kr. Pasewalk (Schach-Dorges 1969, 

21; Stange 1979, 142f.). Die seltenen, aus organischem Material 

bestehenden Kamme und Nadeln sind offenbar nicht erkannt und 

aufbewahrt worden.

Zur Keramik

Obwohl mehrfach in den Ortsakten von Urnengrabern berichtet 

wird, haben sich vom Graberfeld Rapice vorwiegend Randscher- 

ben und kleinere GefaBe erhalten (Taf. 2,1-8; 3,1-7). Dabei 

gehort die Mehrzahl dieser Keramik der Spatlatenezeit an.

Die latenezeitliche Keramik

Die Keramik - mit Ausnahme einer moglichen Goritzer Kanne 

(Taf. 2,5) - zeigt mit ihren Randfacetten, den x-Henkeln, Maan- 

derritzungen und Becherformen den typischen Formenschatz 

spatlatenezeitlicher Keramik des sudlichen Oder-Weichselge- 

bietes (vgl. Hachmann 1956/57, 55ff.; 1961, 43ff.; Domahski 1975, 

32ff.; Daborowska 1988, 14ff.). Zu den altesten Formen gehort 

eine einhenklige Kanne mit einer reichen Dellen-, Ritz- und Fur- 

chenverzierung (Taf. 2,5). Sie ist mit ahnlichen Kannen der hall- 

stattzeitlichen Goritzer Gruppe vergleichbar. Dieses GefaB 

stammt nicht vom Graberfeld. In unmittelbarer Fundplatznahe 

liegt ein Graberfeld der fruhen Eisenzeit (Friedel 1880, 25 Abb. 3 

a,b; Griesa 1982, Taf. 12,1; 13,2). Andererseits verweist G. 

Domahski (1975, 37ff) auf die haufigen einhenkligen Kruge wah- 

rend der Zeitphase 2 der Gubener Gruppe. Diese verfugen im 

Unterschied zum GefaB von Rapice uber einen hochliegenden 

Umbruch und haben selten einen randstandigen Henkel dieser 

Grohe.

Die Randscherben von Rapice besitzen meist einen gekanteten 

oder facettierten Rand (Taf. 2,1-3; 3,3-5). Es sind oft Becherfor- Abb. 3: Rapice, Grab 2. Schwert (1) und Riemenhalter (2) aus Eisen.

M 2 : 3.
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Abb. 4: Rapice, Grab 3. Bronzene SchlieBe mit Scharnierbeschlag. M 1:1.

men mit senkrechter Wandung, auf der ein umlaufendes eingefaB- 

tes Zierband angebracht war (Taf. 2,1-3; 3,3-4). Reste von Deck- 

schalen oder Schusseln sind in zwei Exemplaren nachgewiesen 

(Taf. 3,5 und 7). Die GefaBe mit dicken und stark facettierten Ran- 

dern und fein eingeritzten Ornamenten gehoren in die Stufen A 1 

und A 2 (Dabrowska 1988, 28 Taf. 3-4). Zwei GefaBe tragen x-for- 

mige Henkel, von denen einer verziert ist (Taf. 2,6; 3,2). Die reiche 

Verzierung der Henkel in der Spatlatenezeit belegte bereits J. 

Kostrzewski (1919, 206 Abb. 233). Er brachte auch eine Analogie 

zu dem Exemplar aus Rapice (Taf. 2,6). Es sind charakteristische 

Formen der Przeworsk-Kultur, die der Stufe A 2 zuzuordnen sind 

(Dabrowska 1988, 28f. Taf. 3). Derartige Keramik trat auch in der 

latenezeitlichen Siedlungsgruppe um Frankfurt/Oder und in der 

ndrdlich gelegenen Uckermark auf (Laser 1968, 55f. Abb. 32-33; 

Seyer 1982, 73).

er bereits in der Stufe Eggers B 1 auf. So wurden auf dem Bestat- 

tungsplatz von Hornbek, Kr. Herzogtum Lauenburg, GefaBe mit 

den bogenformig nach unten gedffneten Attaschen schon in 

Eggers B 1 bekannt (Rangs-Borchling 1963, Taf. 62,610a; 67,650 d; 

96,622a). Die breiten „holsteinischen Zweihenkeltopfe" mit pla- 

stischer Attasche werden an das Ende des 2. Jahrh. n. Chr. datiert 

(Rangs-Borchling 1963, 50). Aus dem NeiBegebiet stammt ein 

weiterer formahnlicher Zweihenkeltopf, der aus einem Brandgrab 

bei Budoradz geborgen wurde5.

Zweihenkeltopfe traten im Oder-NeiBe-Gebiet auch im 3. Jahrh. n. 

Chr. recht haufig als GrabgefaBe auf (Domahski 1979, 71ff. z.B. 

Abb. 9, a; Leube 1977, Abb. 3, a). In Verbindung mit dieser GefaB- 

form konnte die zweihenklige Urne des Grabes 3 stehen, die unter- 

halb der Griffansatze je drei Buckelchen besaB. AuBerdem ist die

ses plastische Dekor fur das Havelland bekannt (Muller 1962, Taf. 

2,5 a; 8,32 a; 21,83 a; 49,231 a usw.). In das spate 2. bis 4. Jahrh. n. 

Chr. werden einige kleine GefaBe zu datieren sein. Dazu gehort 

das kleine schalenformige BeigefaB mit Ritzung auf der Unterseite 

(Taf. 2,8). Es ist leicht verschlackt und durfte auf dem Scheiterhau- 

fen gelegen haben. Ein identisches BeigefaB stammt aus Grab 4 

des Bestattungsplatzes von Luboszyce bei Gubin und wurde u.a. 

durch zwei Fibeln Almgr. 41 in die Stufe Eggers B 2 b datiert 

(Domahski 1982, 79 Taf. 1,4 a). Ahnliche GefaBe sind ferner aus 

dem in die Stufe C 2 datierten Graberfeld Wilhelmsaue, Kr. Fur

stenwalde, bekannt (Schach-Dorges 1969, Taf. 12,29,10; 22,35,9). 

Als BeigefaBe dienten ferner das steilwandige (Taf. 2,7) und das 

vasenformige GefaB mit S-formigem Profil (Taf. 2,4), die zahlrei- 

che Vergleiche im Odergebiet besitzen (Domahski 1979, 70f.).

Die kaiserzeitliche Keramik

Zu den altesten kaiserzeitlichen GefaBen des Graberfeldes Rapice 

gehort der weitmundige Zweihenkeltopf mit Henkelfortsatzen 

(Taf. l,la-b). Er ist eine elbgermanische Form der Stufe Eggers B 

2, wobei die Attaschenform z.B. in Fohrde (Grab 154, 164, 201, 

260) und in Hohenferchesar (Grab 275 und 310), beide Kr. Bran

denburg, recht haufig auch auf einhenkligen GefaBen auftritt 

(Muller 1962, Taf. 36,154a; 38,164a; 45,201a; 55,260a; 58,275a; 

64,310a). Seltener wurden dagegen GefaBe mit Henkelfortsatzen 

auf dem fruhkaiserzeitlichen Graberfeld von Kemnitz, Kr. Bran

denburg nachgewiesen (Geisler 1974, Taf. 10, 136,1; 20,260,1). 

SchlieBlich sei auch ihr Vorkommen in der Stufe Eggers B 2/C 1 im 

ostlichen Mecklenburg und Vorpommern erwahnt (Leube 1978, 

Taf. 12,44). Bemerkenswert ist ein ahnlicher, aber radchenverzier- 

ter Zweihenkeltopf aus Plowen, Kr. Pasewalk (Grab 8) (Stange 

1979, 142 Abb. 7). Er warein BeigefaB zu einem Brandschuttungs- 

grab und hat auf dem Scheiterhaufen gelegen. Das Grab wird 

durch eine Fibel Almgr. Fig. 95/96 zeitgleich mit dem Topf von 

Rapice datiert.

Der Zweihenkeltopf war ein charakteristisches GrabgefaB in Hol

stein (z.B. Muller 1957, 12f., Rangs-Borchling 1963, 44f.). Hier trat

Tracht und Schmuck

Teile der Tracht und des Schmuckes waren auf dem Graberfeld von 

Rapice relativ reichhaltig und vielgestaltig vertreten. Edelmetall- 

funde und romischer Import sind allerdings selten. Bemerkungen 

zu Beigabenkombinationen und zur Trachtsitte lassen sich aus der 

ungunstigen Situation nur bedingt anstellen. So fehlten u.a. Rie- 

menzungen, Kamme und Nadeln. Auffallend haufig sind Schnal-

5 Domahski (1975, 36 Taf. I,e) datiert ihn in die Spatlatenezeit; vgl. auch Leube (1977, Taf. 3,c).
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len, Fibeln und Fayenceperlen enthalten. Kleine Beschlage und 

Schlaufen belegen, dab am Gurtel Geratschaften wie Pinzetten 

und Feuerstahl mit eiserner Pinknadel als ein Feuerbesteck befe- 

stigt waren. So laBt sich das nicht vollstandige Inventar des Grabes 

1 (Taf. 1,1-3) mit einem zeitgleichen Grab aus Neuendorf, Kr. Bel- 

zig, recht gut vergleichen (Geisler 1973, 71ff.). Aber sogar kleine 

Messer, Schlussel u. dgl. konnten als Gehange am Gurtel befestigt 

zur Tracht von Frau und Mann gehort haben.

Belegungsablauf des Graberfeldes Cammer, Kr. Belzig, in seine 

Stufe III, der auch die Fibeln Var. F und K zugeordnet sind.

Die Fibeln Var. K sind sowohl im Elbgebiet wie auch im Oder- und 

Weichselmundungsraum in Gebrauch gewesen (Hachmann 1956/ 

57, Karte 3; Reinecke 1988, 89 Karte 25; Dabrowska 1988, Karte 

4). Sie sind der Stufe A 2 zuzuordnen (Dabrowska 1988, 29ff. Taf. 

3,47; Wol^giewicz 1981 a, 193; 1981 b, 202). Die geschweiften 

Fibeln der Var. M, N und 0, die die Stufe A 3 charakterisieren, fehl- 

ten in Rapice und im gesamten Oder-NeiBegebiet (vgl. Dabrowska 

1988, Karte 8; Leube 1990, Karte 1). Das Ende der Stufe A 2 wird 

allgemein in die Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. gesetzt (z.B. Seyer 1976, 

44f.; Dabrowska 1988, 62). Lediglich E. Schmidt-Thielbeer (1967, 

23; dagegen: Seyer 1976, 45) hielt eine Datierung der Spatlatenefi- 

beln mit geknicktem Bugel „etwa in die Zeit von 50 v.u.Z. bis 

Beginn u.Z." fur moglich.

Fibeln

Aus Rapice stammen etwa 27 vollstandig und teilweise erhaltene 

Fibeln. Sieben von ihnen gehoren in das 1. Jahrh. v. Chr. und 15 

Exemplare in das 2. bis 4. Jahrh. n. Chr., wahrend funf sich nicht 

einordnen lassen. Nur drei Fibeln (Taf. 4,1.10 und 14) sind vollstan- 

dig erhalten. In der Regel fehlen die Nadeln und die Spiralkon- 

struktion. Die Latenefibeln waren stets aus Eisen gefertigt, wah

rend die kaiserzeitlichen alle aus Bronze gearbeitet wurden. Die 

bronzenen Fibeln lieBen mit einer Ausnahme (Taf. 4,11) keine 

Schmelzspuren erkennen. Sie scheinen daher nicht auf dem Schei- 

terhaufen gelegen zu haben.

Die kaiserzeitlichen Fibeln

Die etwa 15 erhaltenen kaiserzeitlichen Fibeln gehorten in die 

Zeitstufen Eggers B 2 bzw. B 2/C 1 und C. Es sind ausschlieBlich 

ostliche Fibeltypen. Lediglich eine Rollenkappenfibel mit Seh- 

nenhaken (Taf. 4,5), deren Zugehdrigkeit zu den Grabfunden von 

Rapice nicht gesichert ist, deutete auf elbgermanische Beziehun- 

gen. Die beschadigte und stark abgenutzte Bronzefibel gehorte 

nach der langen Spirale und der Bugelform (etwa Almgren Abb. 

28/29) zu den jungeren Rollenkappenfibeln.

Das Exemplar war reich durch Schrot- und Ringpunzen auf dem 

Bugel und der Bugelscheibe verziert. Sie besaB eine Silberdraht- 

einlage. Auffallend waren die seltenen Winkelpunzen am Fibel- 

fuB, zu denen elbgermanische Analogien aus den Graberfeldern 

von Darzau und Fuhlsbuttel im unteren Elbgebiet bekannt sind 

(Cosack 1979, 40ff.). Die Winkelpunze ist sehr selten auf Rollen- 

kappenfibeln mit Sehnenhaken angebracht worden. Sie erschien 

im Odergebiet haufiger auf den Rollenkappenfibeln mit Sehnen- 

hulse und den zeitgleichen kraftig profilierten Fibeln (Stange 

1979, Abb. 5, c). Die Rollenkappenfibel mit Sehnenhaken von 

Rapice (Taf. 4,5) gehorte in die Stufe Eggers B 2 (Muller 1957, 21; 

Leube 1990, 108). Aus dem Elb-Oder-Gebiet sind mindestens 510 

Exemplare der Abbildungen Almgr. 28-30 bekannt. Sie wurden 

etwa zu 90% aus Bronze gefertigt, seltener aus Silber und kaum aus 

Eisen (Leube 1990, Tab. 9). Am beliebtesten war die Fibel Almgr. 

Abb. 28, die auch im Odermundungsgebiet getragen wurde. Die 

sich daraus entwickelnden jungeren Fibeln blieben mit wenigen 

Ausnahmen nur auf das Elbgebiet beschrankt (Leube 1990, 108 

Fundl. 14 u. Karte 12). Das verstarkt bei dem Exemplar von Rapice 

den Verdacht einer Fundvermischung.

Die ubrigen kaiserzeitlichen Fibeln gehorten der Serie 3 der Rol

lenkappenfibeln und den Serien 1 und 8 der Gruppe Almgr. V an. 

Sie waren alle - mit Ausnahme einer eisernen Spiralhulse (Taf. 

4,8) - aus Bronze gefertigt und nur noch teilweise erhalten. Die 

drei bronzenen Rollenkappenfibeln mit Sehnenhulse von Rapice 

sind den Abbildungen Almgr. 40 (Taf. 4,6) und 41 (Taf. 4,3-4) ver- 

gleichbar (Almgren 1923, 143). Sie gehorten zur charakteristi- 

schen Fibeltracht des Odergebietes und der Niederlausitz (Leube 

1990, 109 Fundl. 14 u. Karte 12). In der gedrungenen Form mit tra- 

pezformig erweitertem Oberteil und dreifacher Rillenverzierung 

sind sie z.B. aus dem benachbarten Wellmitz, Kr. Eisenhutten

stadt, und Grzmiaca, Woj. Zielona Gora, bekannt (Leube 1975, 

105 Abb. 11; Marcinkian 1978, Abb. 6, c; Domahski 1979, 18ff.; 

1982, 79f.). Der Fibeltyp bildete sich in der Wielbark-Kultur Nord- 

polens heraus (Domahski 1982, 80). Typologisch fruhe Typentra- 

ten auch westlich der Oder im Ostseekustenraum und Odermun- 

dungsraum auf. Im mittleren Odergebiet fehlten diese fruhen For-

Die latenezeitlichen Fibeln

Die Latenefibeln des Graberfeldes Rapice behandelte bereits J. 

Kostrzewski (1919, 257) und erwahnte eiserne Fibeln des Mittel- 

und Spatlateneschemas. So sind die Variante B (Taf. 4,12) einmal, 

die Fibelvariante Kostrzewski C dreimal (Taf. 4,15-16) und K in 

zwei bis drei Exemplaren (Taf. 4,14) vertreten. R. Beltz (1911, 810 : 

249-250; 783 : 496-499) erwahnte gleichfalls Latenefibeln aus 

Rapice ohne Inventarnummer und ohne typologische Einord- 

nung.

Alle Latenefibeln waren aus Eisen gefertigt. Eine langgestreckte 

Fibel (Taf. 4,12) steht der Var. B nach Kostrzewski (1919, 17) sehr 

nahe. Sie besaB aber nur vier Windungen, wobei eine Stutzfalte 

jedoch noch nicht ausgebildet war. Der Nadelhalter ist rechtwink- 

lig umgebogen, und der umgeschlagene FuB lag eng auf dem 

Bugel. Zu diesem Typ wird man auch das Fragment einer langge- 

streckten Fibel mit vier Windungen zu stellen haben (Taf. 4,13). 

Uber einen verbreiterten Bugelkopf mit Stutzfalte verfugten min

destens drei Fibeln (Taf. 4,15-16). Leider ist die kurze Spiralrolle 

mit dem Kopfteil stark korrodiert. Der FuBrahmen war bei ihnen 

meist rechtwinklig gebogen, und der FuB griff weit zum Kopfteil 

uber (Taf. 4,16). Die Nadeln sind stets abgebrochen. Diese Fibeln 

lassen sich mit der Var. C nach Kostrzewski vergleichen (so auch 

Domahski 1975, 123:21). Nach K. Peschel (1971, 23) ist der Z-for- 

mig abgesetzte FuB der Var. C (Taf. 4,16) ein besonderes Kennzei- 

chen ostlicher Formen. Er trat nicht in Mitteldeutschland auf. Zu 

den jungsten Formen gehorten einige Spatlatenefibeln der Var. K 

(Taf. 4,14). Es sind kleinere Formen mit Stutzfalte und offenbar 

vier Windungen. Der Erhaltungszustand ist allerdings sehr 

schlecht.

Die Fibeln der Var. B waren zwischen Rhein und Weichsel und mit 

einem Schwerpunkt im Elb-Havelgebiet verbreitet (Reinecke 

1988, 86 Karte 23). Im Oder-Weichsel-Gebiet hauften sie sich in 

Kujawien, Mittelpolen und Niederschlesien (Dabrowska 1988, 69 

ff. Karte 4). Die langen, gestreckten und unverzierten Fibeln der 

Var. B (Taf. 4,12-13) wurden dabei noch in die Stufe A 1 datiert 

(Dabrowska 1988, 14ff. Taf. 1,8.18). Sie existierten auch noch in der 

Stufe A 2 und nahmen so eine Mittlerstelle ein (vgl. Peschel 1971, 

30 Abb. 18; Seyer 1982, 19f.). Die Fibeln der Var. C uberwogen 

dagegen im Oder-Weichsel-Raum und waren westlich der unteren 

Elbe kaum vorhanden (vgl. Peschel 1971, 30 Abb. 18; Seyer 1982, 

19f.). Sie gehorten bereits in die Stufe A 2 (Dabrowska 1988, 21 ff.). 

So datierte sie auch K. Peschel (1971, 33 Abb. 7; 19) nach dem
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men. Die Rollenkappenfibeln mit Sehnenhulse sind im Elb-Oder- 

Gebiet sehr haufig, mit 110 Exemplaren, vertreten gewesen. Sie 

waren fast alle aus Bronze gefertigt, nur elf Fibeln waren aus Silber. 

Die Fibeln Almgr. Abb. 40-41 gehorten in die ausgehende Stufe B 

2 und wurden offenbar auch noch in der Stufe Eggers C 1 getragen 

(Leube 1990, Tab. 9). So enthielt ein Korpergrab in Varbelvitz, Kr. 

Rugen, eine derartige Fibel in Kombination mit einer Fibel mit 

hohem Nadelhalter (Gaudig 1978, 107ff. Abb. 3, a-b).

Fibeln der Gruppe Almgren V sind durch die Serien 1 und 8 

gleichfalls in Rapice sehr haufig vertreten. Es handelt sich um 

bronzene Dreisprossenfibeln der Abbildung Almgr. 96 (Taf. 4,7) 

sowie eine eiserne Spiralhulse (Taf. 4,8). Dieser Fibeltypus war 

ausschlieBlich an das weitere Oder- und Odermundungsgebiet 

gebunden (Abb. 5). So fand man diesen Fibeltyp auch auf Rugen 

und Usedom (Leube 1990, Fundliste 10, Karte 9). In der Gestal- 

tung der Sprossen lassen sich Varianten mit einer gedrungenen 

breiten Sprosse (Taf. 4,7) und schlanke Formen erkennen (Stange 

1979, Abb. 8,f.; Marcinkian 1978, Abb. 4, d.p). Dreisprossenfibeln 

waren im Elb-Oder-Gebiet mit 47 bronzenen Exemplaren sehr 

selten (Leube 1990, Tab. 9)6. Die spaten Dreisprossenfibeln 

Almgr. Abb. 97-98 werden allgemein der Stufe B 2/C 1 und auch 

noch der Stufe C 1 zugewiesen (Godlowski 1970, 13ff; 92f:; 1981, 

96; Domahski 1979, 20; 1982, 80ff.). So gibt es einen Zusammen- 

fund mit einer Fibel Almgr. Abb. 158 in Sadzarcewice (fr. Saders- 

dorf) bei Gubin (Jentsch 1896, 76). In der Niederlausitz und im 

westlichen Polen gehorten sie zu den beliebtesten Fibelformen 

(Abb. 5).

Die Fibeln mit Kopfkamm und breit abschlieBendem FuB waren 

in Rapice nur mit ihren spaten bronzenen Formen vertreten. Sie 

zeigen einen betrachtlichen Variantenreichtum und lassen sich 

mit den Abbildungen Almgr. 122/124 (Taf. 4,1), 124/126 (?) und 

126/128 (Taf. 4,2) vergleichen (Almgren 1923, 174). Analog zu den 

Rollenkappenfibeln mit Sehnenhulse waren auch die alteren 

Fibeln dieser Serie 8 vorwiegend in der Kustenzone der Ostseeku- 

ste und dem Odermundungsraum verbreitet (Leube 1990, Fundl. 

13 u. Karte 11). Sie wurden auBerdem im Havelland und im unte- 

ren Elbgebiet getragen. Gegenwartig sind 168 Exemplare aus dem 

Elb-Oder-Gebiet bekannt, die uberwiegend aus Bronze (130), sel

ten aus Eisen (35) und kaum aus Silber (drei) gefertigt wurden 

(Leube 1990, Tab. 8). Nach geschlossenen Funden aus dem Gra

berfeld von Luboszyce lassen sie sich von der Stufe B 2 bis an den 

Anfang der spaten Kaiserzeit datieren (Domahski 1982, 82f.; 

Godlowski 1981, 96).

Aus der jungeren romischen Kaiserzeit wurden in Rapice minde- 

stens drei bronzene Fibeln mit schmalem umgeschlagenen FuB 

(Taf. 4,9-11) geborgen. Es sind eingliedrige Formen mit vermut- 

lich oberer Sehne (Taf. 4,10) und hochgebogenem runden bis 

leicht facettierten Bugel (etwa Almgren Abb. 158). Die meist 

beschadigten Exemplare haben eine funffache FuBumwicklung. 

Die Fibeln Almgr. 158 lassen sich in die Stufe Eggers C 1 datieren. 

Sie reichten bis in die Volkerwanderungszeit (Godlowski 1977, 

26; 1981, 96f.; Domahski 1982, 85). Nach den Fundzusammen- 

hangen in den benachbarten Fundorten Grzmiaca und Lubos

zyce, beide Woj. Zielona Gora, wird man die Exemplare von 

Rapice in die Stufe Eggers C 2 zu datieren haben (Marcinkian 

1978, 104 Abb. 10,a; Domahski 1982, 85 Taf. 26,e-s; 27,k).

Ihr Ursprung wird im sudostlichen Europa vermutet, und hier lag 

ihre Hauptverbreitung (zuletzt Kenk 1977, 318ff.). Das bestatigt

auch das Verbreitungsbild dieser Fibelform westlich der Oder 

(Abb. 6). So wurden die in der sudpolnischen Przeworsk-Kultur 

charakteristischen eisernen Formen nur noch im Spree-NeiBe- 

Gebiet getragen, wahrend bronzene Exemplare eine weitere 

Streuung nach Westen bis zur Elbe erreichten. Auffallend sind 

zwei Silberfibeln aus reichen Grabern in Ehringsdorf, Kr. Weimar, 

und HaBleben, Kr. Erfurt (Schulz 1933, Mildenberger 1970, 101). 

Obwohl die Fibeln sehr einfach ausgebildet wurden, zeigen sich 

verschiedene Bugelgestaltungen und Verzierungselemente,  deren 

Bearbeitung lohnenswert erscheint. Die Fibel mit schmalem 

umgeschlagenen FuB und unterer Sehne war dagegen sehr haufig 

(Abb. 7). Deutlich heben sich einige Verbreitungszentren im 

Oder-Spree-Gebiet und in der Altmark heraus, die zum groBten 

Teil durch den Forschungsstand bestimmt sind. Auffallend ist ihre 

Haufigkeit im westlichen Mecklenburg. So stammen aus dem Gra

berfeld Pritzier, Kr. Hagenow, etwa 13 Exemplare (Schuldt 1955, 

51f.). Bemerkenswert ist die periphere Lage der wenigen Edelme- 

tallfibeln mit umgeschlagenem FuB und ihre Bindung an reiche 

Graber (Gryfice, Woj. Szczecin, und Ehringsdorf, Kr. Weimar; 

Eggers 1951, 105: 669; Mildenberger 1970, 101, Taf. 63,1). Eine 

Moglichkeit der Deutung besteht darin, daB sich der Stammesadel 

in der Tracht abheben wollte und dazu fremdartige Fibeln nutzte. 

Es ware aber auch moglich, derartige Fibelvorkommen als weitrei- 

chende Heiratsverbindungen zwischen den Fuhrungen verschie- 

dener Stamme zu interpretieren.

Die Fibel mit umgeschlagenem schmalen FuB und oberer Sehne 

setzte sich zu Beginn der jungeren Kaiserzeit (Eggers B 2/C 1 und 

C 1) durch und nahm im Osten Deutschlands und im Oder-Weich- 

sel-Raum den Platz der Fibel mit hohem Nadelhalter ein. Ihr fru- 

hes Auftreten konnte ein allerdings nicht ganz gesicherter Zusam- 

menfund mit zwei spaten Trompetenfibeln Almgr. Abb. 79/80 in 

dem Brandgrubengrab 42 von Okno (fruher Rahmshutte, Kr. Sol- 

din), Woj. Gorzow Wlkp., andeuten7.

Nach Zusammenfunden mit romischem Import, Drehscheiben- 

keramik und Fibeln mit festem Nadelhalter dominierte dieser 

Fibeltyp in der Stufe Eggers C 2 und der fruhen Vdlkerwande- 

rungszeit (u.a. Schach-Dorges 1969, 25; Leube 1975, 23; 

Domahski 1982, 86). Im Donaugebiet lebten die einfachen For

men noch bis in das 6. Jahrh. n. Chr. weiter (z.B. Fuchs-Gomolka 

1991, 169f. Taf. 56,758). Aus dem Gebiet zwischen Elbe und Oder 

sowie dem westlichen Polen sind 222 Fibeln mit umgeschlagenem 

FuB bekannt. Sie wurden uberwiegend aus Bronze (86,5%), selte- 

ner aus Eisen und fast nie aus Silber produziert (Leube 1990, 111 

Fundl. 17, Karte 15).

Zum Kettenschmuck

In Rapice wurden mehrfach Fayenceperlen geborgen, die aller

dings stark verwittert und verschlackt sind. Nach ihrer fortlaufen- 

den Numerierung im Katalog konnte es sich bei vier von ihnen um 

einen Zusammenfund handeln (Taf. 6,9-10). Sie gehdren alle zur 

Form der gerippten melonenformigen Fayenceperlen, die durch 

M. Tempelmann-Maczyhska (1985,41f.) als Typ 171 herausgestellt 

wurden. Sie dominierten in der Stufe Eggers B 2 und B 2/C 1. Auf 

dem Graberfeld von Plowen, Kr. Pasewalk, waren diese Perlen mit 

Dreisprossenfibeln Almgr. Abb. 96 vergesellschaftet und bestatig- 

ten diesen Zeitansatz (Stange 1979, 152). Diese Perlenform war im 

Odergebiet besonders beliebt (Tempelmann-Maczyhska 1985, 

Karte 39).

6Aus Rapice stammt auch die unter Starosiedle (fruher Starzeddel) 

publizierte Dreisprossenfibel (Jentsch 1882a (194) Abb. 2; 1882b 

(358)).

7 Die Materialien des 232 Graber umfassenden Graberfeldes von 

Okno (fruher Rahmshutte bzw. Forst Neuhaus, Kr. Soldin) bei Barli- 

nek werden durch den Verfasser bearbeitet.
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Abb. 5: Verbreitung der Dreisprossenfibeln (Almgren Gruppe V, Almgren Abb. 94-98). 1 Almgren Abb. 94-96; 2 Form unbekannt; 3 Almgren 

Abb. 97-98.
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Abb. 6: Verbreitung der Fibeln mit schmalem umgeschlagenen FuB und oberer Sehne. 1 Bronze; 2 Eisen; 3 Bronze und Eisen; 4 Silber.
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Glasperlen wurden offenbar nicht beachtet, da sie in der Regel ver- 

schlackt und unansehnlich waren. Einige an Keramik und Spinn- 

wirtel angesinterte Glastropfen deuten jedoch aufihre ursprungli- 

che Existenz hin. Es sind ferner vier eiserne Eimeranhanger erhal- 

ten (Taf. 6,18—20). Eimeranhanger wurden im mittleren und ostli- 

chen Germanien in Halsketten oder einzeln getragen, wobei sie 

auch in Mannergrabern gefunden wurden (Raddatz 1957, 139ff.; 

Heiligendorff 1959, 42ff; Schach-Dorges 1969, 41). In der Prze- 

worsk-Kultur traten sie besonders wahrend der Stufe B 2 auf und 

hielten sich bis in die fruhe Volkerwanderungszeit (Godlowski 

1977, 43; Kaczanowski 1987, 69f.). So enthielt das Frauengrab 7 

aus dem benachbarten Bestattungsplatz von Grzmiaca, Woj. Zie- 

lona Gora, acht Eimeranhanger (Marcinkian 1978, 91 Abb. 9). 

Uber die Formenvielfalt der Eimeranhanger im Oder-Weichsel- 

Gebiet informierte das spatkaiserzeitliche Graberfeld von Droch- 

lin, Woj. Czestochowa, mit 64 Exemplaren, die eine Typengliede- 

rung gestatteten (Kaczanowski 1987, 66ff. Taf. 27-28). Die Exem- 

plare von Rapice gehorten danach zum Typ II (zylindrische eimer- 

formige Anhanger mit breitem Henkel) und dem Typ III (gedrun- 

gene zylindrische Anhanger), die weitere Untergliederungen 

gestatteten (Kaczanowski 1987, 67f.). Die schlanken Formen des 

Types I nach P. Kaczanowski fehlen in Rapice.

Gurtelhaken von Nowe Miastecko bei Nowa Sol wieder 

(Domahski 1975, Taf. 29,b; 30,e). Die Scharnierkonstruktion des 

einen Stuckes (Taf. 5,13) hat man modern (?) durch einen Bronze- 

draht repariert. Reparaturen auf Gurtelhaken waren allerdings 

ublich (Seyer 1982, Taf. 28,12). Das Tragen von Gurtelhaken war 

offenbar im Gebiet um Guben mit den Fundorten Coschen, 

Gubin, Luboszyce, Sadzarcewice, Wierzchno und Rapice beson

ders beliebt (ahnlich auch Kostrzewski 1919, 53f.).

Die Schnallen

Schnallen traten in mindestens 12 eisernen Exemplaren auf. 

Lediglich eine bronzene Riemenkappe (Taf. 5,1) wies aufein bron- 

zenes Exemplar hin. Es waren nur ein- und zweigliedrige Exem- 

plare. Erstere besaBen meist einen rhombischen Bugelquerschnitt 

(Taf. 5, 6, und 9). Die zweigliedrigen Schnallen fertigte man dage- 

gen oft aus abgerundet rechteckigem Draht an (Taf. 5,5 und 7). 

Vereinzelt sind auch einfache rechteckige Riemenkappen (Taf. 5,5 

und 10) erhalten. Ein Exemplar hatte eine abgerundet dreieckige 

Riemenkappe (Taf. 5,7). Die GroBe der Schnallen schwankt zwi- 

schen 3,1-4,5 cm Hohe und 2,5-3,2 cm Breite.

Schnallen mit einem halbkreisformigen, einteiligen Rahmen (Taf.

5,2-3,6.9) wurden als Form D, Typ von R. Madyda-Legutko

(1986, 24, 164: 701 Karte 16) bezeichnet. Dieser Schnallentyp trat 

bereits in der Stufe B 1 auf und dominierte im Odergebiet in der 

spaten Stufe B 2 und C 1 (Leube 1975, 26; Madyda-Legutko 1986, 

24f.). Allerdings scheint diese Schnallenform im gesamten freien 

Germanien ostlich der Elbe beliebt gewesen zu sein. Hier wurde 

eine Aufarbeitung nach unterschiedlicher Zeitstellung und eine 

Gliederung der Formen nach ihren Rahmenquerschnitten regio

nale Typen ergeben. So unterschied G. Domahski (1979, 27) zwi- 

schen Formen mit flachem (Typ Ila), rhomboidem (Typ 11b) und 

rundem (Typ IIc) Querschnitt, wobei die auch in Rapice dominie- 

rende Form Ilbim Odergebiet am haufigsten war und den Stufen B 

2 und C 1 zuzuweisen ist. Ihr Fortleben bis in die Volkerwande- 

rungszeit bestatigten Schnallen mit rhombischem Querschnitt 

aus dem Graberfeld von Olsztyn, Woj. Czestochowa (Szydtowski 

1974, Taf. 172, b; 173, e.h-i; vgl. Godtowski u. Szadkowska 1972, 

108). Auch im Elbgebiet sind derartige Schnallen noch in der spa- 

ten Kaiserzeit getragen worden (Schuldt 1955, 71 Abb. 356; 54 

usw.). Formen- und zeitgleiche Schnallen mit rhombischem Rah- 

menquerschnitt sind besonders haufig auf dem Graberfeld Plo

wen, Kr. Pasewalk, aus dem spaten 2. Jahrh. n. Chr. gefunden wor

den (Stange 1979, 146). In Rapice traten ferner eingliedrige 

D-Schnallen mit einer Riemenkappe auf (Taf. 5,8). Sie gehorten 

offenbar nur in die Stufen B 2-C 1. Diese Formen waren vorwie- 

gend in der Frauentracht ublich (Godtowski 1981, 98; Madyda- 

Legutko 1986, 27.84 Karte 18). Die zweigliedrigen D-Schnallen 

(Taf. 5,4 und 5) wurden durch MeiBelschlage an den Bugelenden 

vereinzelt verziert. Sie treten ohne Achsenknopfe auf und haben 

im Unterschied zu den einteiligen Schnallen einen halbrunden 

bzw. abgerundet rechteckigen Rahmenquerschnitt. G. Domahski 

(1979, 29) ordnete sie seiner Form Va zu und verwies auf rhom- 

boiden, rechteckigen und konvexen Rahmenquerschnitt. R. 

Madyda-Legutko (1986, 26ff. Taf. 9, 15-27) bezog die Riemen

kappe ihrer Gliederung mit ein und erschwert damit eine prazise 

Einordnung, da die Kappen der Schnallen in den Brandgrabern 

oft abgebrochen wurden. In einer umfangreichen Analyse des 

Fundmaterials aus dem Mooropferplatz von Thorsberg beschaf- 

tigte sich K. Raddatz (1957, 52ff.) mit diesen Schnallenformen und 

bezeichnete sie nach der Form des Rahmens als D-Schnallen. Er 

datierte sie vorwiegend in die Stufe C 1. Die Achse kann durch 

Knopfe abgeschlossen und die Bugelenden konnen verziert sein. 

Danach lassen sich vier Gruppen erkennen (Raddatz 1957,55). So

Metallene Gurtelteile

Zu den haufigen Beigaben in Rapice gehorten die vorwiegend 

eisernen Gurtelhaken, -schnallen und -beschlage. Auf dem fast 

vollstandig untersuchten Frauengraberfeld aus dem benachbarten 

Luboszyce, Woj. Zielona Gora, fand man Schnallen in 75% aller 

Graber (Domahski 1982, 90). Dagegen enthielt nur jedes zehnte 

Grab auf dem Brandgrubengraberfeld Wilhelmsaue, Kr. Fursten

walde, eine Schnalle (Schach-Dorges 1969, 34). In Rapice wurden 

drei Gurtelhaken und 12 Schnallen geborgen. Damit sind die 

Schnallen nach den Messern und Fibeln der haufigste Beigaben- 

typ.

Die Gurtelhaken

Auf dem Graberfeld wurden drei eiserne Gurtelhaken geborgen 

(Taf. 5,11-13). Den zweihakigen, eingliedrigen Stabgurtelhaken 

mit rhombischem Querschnitt publizierte bereits J. Kostrzewski 

(1919, 50 Abb. 37) als Typ Ila (Taf. 5,12). Kennzeichnend fur diesen 

Typ ist, daB beide Enden nach einer Seite umgebogen sind. Es war 

nach J. Kostrzewski (1919, 50) und R. Hachmann (1956/57, Karte 

7) eine fur die Niederlausitz und die angrenzenden Gebiete ost- 

lich der Oder charakteristische Form. Zwei Exemplare von Veh- 

low, Kr. Kyritz, hielt K. Peschel (1971, 29) daher fur die nordwest- 

lichsten Vorkommen. H. Seyer (1982,73) verwies aufein weiteres 

Exemplar von Hohenwutzen, Kr. Bad Freienwalde, aus dem Oder- 

bruch. G. Domahski (1975, 25f.) datierte nach Zusammenfunden 

mit Fibeln der Var. A und C den Typ im Gubener Raum in den 

Anfang der Spatlatenezeit.

Die zweigliedrigen Scharniergurtelhaken von Rapice erwahnte 

bereits G. Kossinna (1905, 391) und bezeichnete sie als die west- 

lichsten Vorkommen einer ostlichen Form. Das bestatigten auch 

Aufarbeitungen durch R. Hachmann (1956/57, 56 Karte 7) und G. 

Domahski (1975, 26f.). Erganzend sind noch zwei Scharniergur

telhaken aus Radekow, Kr. Angermunde, unmittelbar westlich der 

Oder zu nennen (Seyer 1982, 73). G. Domahski (1975, 26f.) 

datierte sie nach Zusammenfunden mit Fibeln der Var. K, M und 

N bereits in die zweite Halfte des 1. Jahrh. v. Chr., wahrend T. 

Dabrowska (1988, 30 f. Taf. 4,52) sie mit der „Nauheimer Fibel" an 

das Ende ihrer Stufe A 2 und den Beginn der Stufe A 3 stellte. Hau

fig wurden diese Gurtelhaken verziert. Ein eingeschlagenes 

Muster auf dem Haken von Rapice (Taf. 5,11) findet sich auf dem
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entspricht die mit Strichgruppen und eingefaBten seitlichen Aus- 

kerbungen gestaltete Schnalle von Rapice (Taf. 5,4) seiner Gruppe 

4. K. Raddatz (1957,60 Anm. 346) sah in ihnen Formen des dstli- 

chen Germaniens und bezog die Schnalle von Rapice (Taf. 5,4) 

und eine weitere von GroBmachnow, Kr. Zossen, mit ein. Die 

sanduhrformigen Auskerbungen waren im ostlichen Germanien 

sehr beliebt und wurden besonders an Schlusseln, Messern, Pin- 

zetten, Feuerstahlen usw. angebracht. In Thorsberg war unter den 

40 D-Schnallen nur ein Exemplar dieser Form vorhanden. R. 

Madyda-Legutko (1986, Taf. 9 Karte 22) hat diesen Typ nicht exakt 

erfaBt. Er laBt sich mit ihrer fast singular auftretenden Form 22 

vergleichen. Daneben gab es in Rapice einfache unverzierte For

men (Taf. 5,5), die vom 2. bis zum spaten 3. Jahrh. n. Chr. in 

Gebrauch waren (Leube 1975, Taf. 17,9)8.

Zu den seltenen Formen gehorte die zweigliedrige D-Schnalle mit 

einer dreieckigen Riemenkappe (Taf. 5,7). Sie entspricht der Form 

D 19 nach R. Madyda-Legutko (1986, 30f. 218 Taf. 9 u. Karte 22). 

Dreieckige Riemenkappen, allerdings mit Nietscheiben, traten 

auch im Mooropferplatz von Thorsberg auf (Raddatz 1957,72ff.). 

Bei den germanischen Stammen sudlich der Ostsee waren sie sel- 

ten (Kuchenbuch 1938, Taf. 33,13; Herfert u. Leube 1966, Abb. 

155f.). K. Raddatz (1957, 73) hielt eine Verbindung zu den westbal- 

tischen Kulturgruppen fur moglich, wo eine „verhaltnismaBig 

groBe Zahl" bekannt sei, da sie in der Przeworsk-Kultur gleichfalls 

ungebrauchlich waren (z.B. Kaczanowski 1987, Taf. 17,15). Das 

Exemplar von Rapice (Taf. 5,7) verglich K. Raddatz (1957, 76) mit 

einem weiteren aus den „Furstengrabern" von HaBleben, Kr. Wei

mar, und datierte es in die Stufe C 2. Diese Schnallen gehorten zur 

Tracht des Kriegers.

Die zweigliedrige Rechteckschnalle mit rechteckiger Riemen

kappe und dreieckigem Rahmenquerschnitt (Taf. 5,10) war eine 

einfache und weitverbreitete Form, die besonders der Manner- 

tracht zugeschrieben wird (Madyda-Legutko 1986, 46ff. 86 Karte 

34). Sie gehort in die Stufen B 2-C 1 (Domanski 1979, 30)9. Zu 

den jungsten Funden des Graberfeldes gehort eine Schnalle mit 

ovalem Rahmen und abgerundet rechteckigem Bugelquerschnitt 

(Taf. 6, 13). Derartige Schnallen traten in Luboszyce z.B. mehrfach 

auf und wurden dort der Stufe C 2 zugewiesen, wobei ein Fortle- 

ben bis in die fruhe Volkerwanderungszeit nicht auszuschlieBen 

ist (Schach-Dorges 1970, 74; Godlowski 1970, Taf. 3,11; Domanski 

1982, 94f.). Sie besaBen dann einen verbreiterten und oft verzier- 

ten Rahmen.

stellt einen der herausragenden Funde des Graberfeldes dar. Er ist 

stark abgenutzt und hat einen Durchmesser von 8,1 x 6,3 cm. Die 

Enden laufen in Schlangenkopfen mitje zwei Augen und Rillenbe- 

grenzung aus. Einen ahnlichen Ring bildete E. Meyer (1971, Abb. 

184; 1976, 116) von SeuBlitz, Kr. Riesa, ab und verglich ihn mit pro- 

vinzial-romischen Formen der zweiten Halfte des 4. Jahrh. n. Chr. 

Eine typologische Beziehung besteht auch zu den Schnallen mit 

Tierkopfenden, von denen ein Exemplar in Schonfeld, Kr. Gro- 

Benhain, gefunden wurde (Meyer 1971, Abb. 113, d; 1976, 104ff.; 

Schach-Dorges 1970, 76). Sie werden in das spate 4. und begin- 

nende 5. Jahrh. n. Chr. datiert. Ein goldener Fingerring mit Tier

kopfenden von Grahlhof auf Rugen wird dem fruhen 5. Jahrh. n. 

Chr. zuzuordnen sein (Schach-Dorges 1970, 161 Taf. 1,1). Die ein

fache Ausfuhrung des Exemplares von Rapice (Taf. 6,12) laBt die 

Annahme einheimischer Provenienz zu.

Ein bronzenes halbkreisformiges Ringfragment von 6,2 cm 

Durchmesser und 1,4 cm Breite konnte als Rest eines Armringes 

gedeutet werden.

Kamme

In Rapice wurden nur drei Fragmente ein- und mehrteiliger Einla- 

genkamme geborgen (Taf. 6,4). Sie wurden wie die Knochenna- 

deln kaum beachtet und lassen weitere Aussagen nicht zu. Beide 

Kammtypen zeigen eine unterschiedliche Verbreitung auf. So sind 

die einteiligen Einlagenkamme des Types A nach S. Thomas in 

Vorpommern, im Havelland sowie im Oder-Weichsel-Gebiet 

getragen worden (Thomas 1960, 56ff.; zuletzt Leube 1986, 164). 

Der mehrteilige Einlagenkamm war dagegen kaum westlich der 

Oder gebrauchlich. Die einteiligen Einlagenkamme wurden auch 

noch in der spaten Kaiserzeit getragen (Leube 1986, 164 f. Abb. 8).

Die Geratschaften

Messer

Zu den haufigsten Beigaben in Rapice gehoren die Messer. So 

haben sich 25 Exemplare erhalten. Ahnlich hoch war auch die Bei- 

gabenzahl auf den kulturell vergleichbaren Graberfeldern von 

Luboszyce (40 Exemplare), Wilhelmsaue (38) und Plowen (16) 

(Schach-Dorges 1969, 60ff. Tab. 2; Stange 1979, 154ff.; Domanski 

1982, 60ff.). Die Lange der Bogenmesser mit tordiertem Griff 

schwankt zwischenetwa7 und 15 cm,die der geraden Messer zwi- 

schen 9,0 und 23,8 cm. Die Griffangel wurde in Rapice mehrfach 

abgebrochen, Zu den fruhen Formen gehoren zierliche „Sichel- 

messer", die mitunter einen tordierten Griff besitzen. Die Klinge 

geht in einen halbkreisformigen Griff uber, dessen Ende als Ose 

gebogen in einem kleinen Ring hangen kann (Taf. 7,5 und 9). 

Bemerkenswert ist die feine Kerbung der Rippen eines Messergrif- 

fes (Taf. 7,5). Bogenformige Messer mit geschwungenem tordier

ten Griff waren im Gubener Raum sehr selten. Rapice hebt sich 

mit mehreren Exemplaren davon ab und laBt Beziehungen nach 

dem Norden erkennen. Nach dem Zusammenfunde mit einer 

Fibel der Var. E nach Kostrzewski auf dem Graberfeld von Lubos

zyce mussen diese Bogenmesser bereits an das Ende der Mittella- 

tene- oder den Beginn der Spatlatenezeit datiert werden 

(Domanski 1975, 28f.). Zu ahnlichen Ansatzen gelangte auch T. 

Dabrowska (1988, Taf. 1,10), die sie der Stufe A 1 zuwies.

Die geraden Messer lassen sich nach ihrer Lange und ihrem Klin-

Giirtelbeschldge und Schlaufen

Zum weiteren Gurtelzubehor gehorten W-formige Beschlage mit 

zwei Nietlochern (Taf. 6,3). Derartige Beschlage dienten zur Befe- 

stigung von Kleingeraten, wie Messern, Schlusseln, Feuerstahlen, 

Pfriemen und Feuerbestecken. Sie fanden in der Przeworsk-Kultur 

ihre Verwendung, wobei die einfachen halbkreisformigen 

Beschlage dominierten (vgl. Szydlowski 1964 Abb. 40,2; 42,9; 89,1 

usw.)10. So zeigte Grab 182 des Graberfeldes von Chorula in Ober- 

schlesien die Aufhangung einer Pinknadel mit einem Feuerstahl 

an einem derartigen Beschlag (Szydtowski 1964, Abb. 145,4; dazu 

Peskaf 1967, Abb. 118).

Ringschmuck

Ein verbogener bronzener Armring mit Tierkopfenden (Taf. 6,12)

8 D-Schnallen dominieren auf dem etwa zeitgleichen Bestattungs- 

platz von Plowen, Kr. Pasewalk (Stange 1979, 146).

9 Auf dem Bestattungsplatz von Plowen, Kr. Pasewalk, tritt sie 

bereits nach einem Zusammenfund mit einer Fibel Almgren Abb. 77

in der Stufe B 2 auf (Stange 1979, 146 Abb. 5,b).

10 Eine Zusammenstellung der Funde westlich der Oder gibt Stange 

(1979, 158).
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Leube, Das germanische Graberfeld von Rapice

genansatz gliedern. Nach einer Gliederung der Messerformen 

durch I. Beilke (1991, 47ff.) lassen die Griffangelmesser mit gera- 

dem Rucken und weidenblattformiger Klinge (Typ I) eine Diffe- 

renzierung nach Messern mit einem allmahlichen (Typ la), einem 

beidseitig abgesetzten (Typ Ib) und einem einseitig abgesetzten 

Ubergang zur Griffangel (Typ Ic) erkennen. Nach den anthropolo- 

gischen Untersuchungen war der Messertyp I meist in Frauengra- 

bern mitgegeben (Beilke 1991, 62f.). Gerade Messer mit einseitig 

abgesetzter Griffangel (Taf. 7,6-7) sind bereits seit der Spatlatene- 

zeit bekannt (Kostrzewski 1919, 159ff.). Die Messer mit beidseitig 

abgesetzter Griffangel bzw. -zunge hatten oft stark abgenutzte 

schartige Klingen. So sind die eingeschwungenen Schneiden das 

Ergebnis haufigen Schleifens (Taf. 7,11).

Unter keltischem EinfluB entstand das Messer mit Ringende (Taf. 

10,2). Derartige Messer konnten als Kampfmesser gedient haben. 

Die Messer mit einem Ringgriff erreichten eine Lange von fast 40 

cm und stammten z.B. in der Wetterau vorwiegend aus spatlatene- 

zeitlichen Mannergrabern der Stufe A 3 (Schonberger 1952, 42 

Taf. 1,36; 9,25; 22,66; 30, 1-9).

vierkantigem Ober-, rundstabigem Unterteil und spitzem Ende 

werden wohl besser als Pfrieme anzusehen sein (Kostrzewski 

1919, 171). Sie besaBen mitunter eine Holz- oder Knochenfassung 

des Oberteiles, die auch fur Rapice bezeugt ist. Das Mittelteil 

besitzt oft ein aus Einkerbungen und Querfurchen bestehendes 

Ornament, das J. Kostrzewski (1919, 171) als „Halt fur eine 

Umschnurung" deutete. Diese Gerate wurden auch in Frauengra- 

bern gefunden.

In der Spatlatenezeit des Gubener Gebietes wurden sie bisher 

nicht nachgewiesen. Ein vergleichbares, aber reicher profiliertes 

Exemplar (Stilus ?) stammte aus einem der wenigen Mannergra- 

ber von Luboszyce mit einem Feuerstahl und wurde der spaten 

Stufe B 2 zugewiesen (Domahski 1979, 56ff. Typengliederung; 

1982, 64f. Taf. 10,a)11. Die Mitgabe dieser eisernen Gerate scheint 

dagegen in den Waffengrabern des nordlich gelegenen unteren 

Odergebietes ublich gewesen zu sein (Schach-Dorges 1969, 62 Taf. 

1,1; 2,5; 5,1; 20,1-2; Schmook u. Schultze 1990, 74 Abb. 3,b). Als 

meiBelartiges Gerat kann ein eiserner Gegenstand mit Griffangel 

und vierkantigem Arbeitsteil gedeutet werden (Taf. 8,1). Schlag- 

spuren auf dem als Kreisplatte ausgearbeiteten Griffende bestati- 

gen diese Interpretation.Spinnwirtel

Vom Graberfeld Rapice wurden 19 Spinnwirtel geborgen. Sie wer

den als typische Beigabe der Frauengraber angesehen. So enthiel- 

ten der „Frauenfriedhof" von Luboszyce und das beidgeschlechtli- 

che Graberfeld von Wilhelmsaue jeweils 42 Wirtel, wahrend auf 

dem Friedhof von Plowen, Kr. Pasewalk, nur ein Exemplar gefun

den wurde (Schach-Dorges 1969, 65f.; Domahski 1982, 68ff.; 

Stange 1979, 153f.). Die Mehrzahl der Spinnwirtel haben eine 

symmetrisch bzw. asymmetrisch doppelkonische Form (Taf. 8,8- 

11). Daneben tritt ein zylindrisches Exemplar auf (Taf. 8,6). Die 

Wirtel wurden mit einer Ausnahme (Taf. 8,7) aus Ton gefertigt. 

Bemerkenswert ist ein gerippter doppelkonischer Tonwirtel mit 

Kreisaugenverzierung (Taf. 8,9). Offensichtlich wurde er einer 

gerippten doppelkonischen Fayenceperle nachgestaltet. Die mei- 

sten Formen sind zeitlos und traten nach J. Kostrzewski (1919, 

162ff. Anm. 8) bereits in der vorromischen Eisenzeit auf. Die - 

asymmetrisch doppelkonischen Spinnwirtel wurden erst seit dem 

spaten 2. Jahrh. n. Chr. genutzt.

Die Gewichte der Spinnwirtel von Rapice schwankten erstaunlich r 

extrem. Sie betragen 15 g (Taf. 8,11) bis 49,5 g. Es zeigen sich nach 

dem Gewicht zwei Gruppierungen, von denen die eine zwischen 

15 und 22 g schwer ist, wahrend eine kleinere mit 41 bis 49,5 g 

davon erheblich abweicht. Zwei Wirtel (Taf. 8,10) wogen um 30 g. 

Da die Tonwirtel auf dem Scheiterhaufen gelegen hatten und 

daher teilweise verschlackt und verzogen sind, muB auch ein 

Gewichtsschwund eingetreten sein. Leider liegen weitere Unter

suchungen von Spinnwirteln hinsichtlich ihres Gewichtes nicht 

vor.

Pinzetten

Die eiserne Pinzette (Taf. 1,3) aus Grab 1 war mittels eiserner ver- 

zierter Schlaufe und breitem Zierniet an einem Gurtel befestigt. 

Sie verbreitert sich leicht zu den Backenenden und tragt am obe- 

ren Ende ein fur die spate Kaiserzeit typisches eingefares „Eier- 

oder Sanduhr"-Motiv (vgl. Schach-Dorges 1970, 102; Leube 1975, 

35 Taf. 30,8). Ein ahnliches Exemplar mit gleicher Aufhangung 

und einem bronzenen Schiebering ergab das Brandgrab von Neu

endorf, Kr. Belzig (Geisler 1973, Abb. 2,9). Die zugehorige Urne 

stellte den Typ der spaten elbgermanischen Terrine dar.

Pinzetten wurden in Norddeutschland in der spaten Kaiser- und 

Volkerwanderungszeit recht haufig ins Grab mitgegeben, wah

rend sie in der Przeworsk-Kultur selten auftraten (Beilke 1991, 

67ff.). Auch das „Frauen"-Graberfeld von Lubsozyce ergab nur 

zwei unverzierte Exemplare, die in die Stufe B 2b datiert wurden 

(Domahski 1982, 70f.; vgl. Godtowski 1960, 37 Diagr. IV-VI; Mil- 

denberger 1970, 62). Im Norden Germaniens gehdrten sie meist 

zum Besitz des Kriegers und gewannen als Beigabe in der fruhen 

Volkerwanderungszeit an Bedeutung (z.B. Schuldt 1976, Taf. 31,c; 

Beilke 1991, 74)12. Das Exemplar von Rapice (Taf. 1,3) gehort mit 

seinen 9,2 cm Lange zu den groBten Pinzetten im Freien Germa- 

nien. Vom Graberfeld Rapice stammen noch zwei Pinzetten als 

Einzelfunde (Taf. 6,5-6). Ein bronzenes Exemplar von 4,9 cm 

Lange war durch Schlaufe und Ring gleichfalls am Gurtel befestigt 

(Taf. 6,5). Ein eisernes Exemplar (Taf. 6,6) ist zerbrochen und 

besitzt gering verbreiterte Backen gleicher Lange. Die Datierung 

dieser beiden Exemplare ist ungewiB. In dem benachbarten Gra

berfeld von Sadzarcewice bei Gubin hing z.B. eine Pinzette von 9,7 

cm Lange in einer Fibel der Var. K nach Kostrzewski und konnte 

die These von I. Beilke bestatigen, daB Pinzetten auch Trachtbe- 

standteil bildeten (Jentsch 1896, 18 Taf. 1,6; Beilke 1990, 76).

Pfrieme, Stichel und Punzen

In Rapice wurden mindestens funf eiserne Gerate geborgen, von 

denen vier Exemplare (Taf. 8,2-5) als Pfrieme, Punzen oder Gra- 

vierstichel anzusprechen waren. Es sind vierkantige Gerate, deren 

eines Ende meist rund und deren anderes spachtelformig ausge- 

bildet ist. Gerate dieser Form deutete J. Kostrzewski (1919, 169) 

als Punzen und verwies auf Analogien aus der Bronzezeit. Sie 

stammen oft aus Mannergrabern und besitzen eine Lange von 10 

- 14 cm mit einer Schneide von 2-4 mm Breite. Die Gerate mit

Miniaturgerat

Miniaturgerat gehorte im Gebiet zwischen Oder und Weichsel zu 

den sehr seltenen Grabbeigaben (Godlowski 1980, 96; Beilke 

1990, 123ff.)13. Das in Rapice geborgene und stark korrodierte

11 Ein sehr ahnliches Gerat publizierte K. Hohmann (1956, 134ff 

Abb. 1) von GroBmachnow, Kr. Zossen.

12 In der Stufe C 3 dominierte die Verzierung der Pinzetten.

13 Erganzende Nachtrage fur den Osten Germaniens bei P. Kacza- 

nowski (1987, 74 Taf. 29,54); das Miniaturgerat von Rapice wird 

bereits bei K. Raddatz (1969, 17) als elbgermanisch erwahnt.
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Miniaturgerat (Taf. 6,14) stellt die Kombination einer Schere mit 

rundem Griff mit einem (oder zwei ?) Messer, einem Schlussel mit 

tordiertem Griff und offenbar noch zwei Miniaturgeraten (darun- 

ter einer Sonde bzw. Pfriemen ?) dar. Die funf bis sechs Teile sind 

auf einen Ring gehangt. Die Sitte der Beigabe von Miniaturgeraten 

dominierte auf Angeln, in Hostein und Westmecklenburg (Beilke 

1990, 13ff.). Sie trat wahrend der Stufen C 1 und C 2 auf.

Lediglich in Holstein hielt sie sich auch noch wahrend der Volker- 

wanderungszeit. Die Kombination von funf bis sechs Miniaturge- 

genstanden in Rapice (Taf. 6,14) fallt wie die isolierte Lage des 

Fundortes aus dem ublichen Schema des nordlichen Elbegebietes 

heraus (Beilke 1990, 93ff.). So traten meist Kombinationen von 

zwei und drei, selten vier Gegegenstanden auf. Das Ensemble von 

Rapice hat seine Parallelen in denen der Fundorte von Finster- 

walde-Nehesdorf aus der Niederlausitz und Opatow, Woj. Czesto

chowa, mit gleichfalls sechs bis sieben Gegenstanden an einem 

Gehange (Wetzel 1978, 73ff.; Godlowski 1980, 85ff.). Moglicher- 

weise gehorte auch der halbmondformige Gegenstand von 3,1 cm 

GroBe (Taf. 6,8) zum ursprunglichen Ensemble. Analoge Lunula 

waren auch in Finsterwalde-Nehesdorf und Opatow zugehorig. 

Ein bronzener lunulaformiger Anhanger wurde in einem Frauen- 

grab des Bestattungsplatzes von Plowen, Kr. Pasewalk, gefunden 

und in die Stufe B 2/C 1 datiert (Stange 1979, 151 Abb. 6,h). Die 

Vielzahl der Miniaturgerate in Kombination mit dem lunulafdr- 

migen Anhanger verbindet das Rapicer Ensemble mit ostlichen 

Einflussen, deren Charakter und deren Beziehungen zu denen im 

nordlichen Elbegebiet noch ungeklart sind.

kaf 1967, 355ff.; Geisler 1979, Abb. 19; Schultze 1990b, 76). Einige 

fruhkaiserzeitliche Feuerstahle sind auch aus dem Odermun- 

dungsraum bekannt (Muller 1957,44; Leube 1975, 33f.; Stange 

1979, 157). Feuerstahle werden von der Stufe B 2 bis C 2 datiert 

(Godlowski u. Szadkowska 1972, 134; Godlowski 1977, 96).

Die Kastchenteile

Von den metallenen Teilen der Holzkastchen haben sich drei 

eiserne Schlussel erhalten (Taf. 6,15-17). Es handelt sich um die 

typischen Hakenschlussel, wobei ein Exemplar auf der Breitseite 

verziert ist. Sie waren auf dem „Frauen"-Graberfeld von Lubos- 

zyce mit zehn Exemplaren recht haufig (Domahski 1982, 65ff.). 

Offenbar gehorten sie zum Inventar von Frauengrabern und las- 

sen sich hauptsachlich in die Stufen B 2 und C 1 datieren (Schach- 

Dorges 1969, 66ff; Domahski 1982, 68).

Die zwei Nietpaare mit rechteckigen Beschlagplatten (Taf. 6,1) 

konnen als Eckverbande von Holzkastchen gedient haben. Sie 

werden aber auch als Gurtelbeschlage gedeutet. Das gilt ebenso 

fur den mehrfach gebogenen Eisendraht (Taf. 6,7) (z.B. Schach- 

Dorges 1969, Taf. 46,91:2b; Kaczanowski 1987, Taf. 33,8-12; 

Domahski 1982, Taf. 10,k-m; 11,p; 13,c-d; 34,f; 36,i). Die 

Abstande zwischen den Nietplatten mit 0,7 bzw. 1,5 cm AusmaB 

sind jedoch recht erheblich und lassen fur die Verwendung als 

Gurtelbeschlag Zweifel aufkommen.

Wetzstein

Die Mitgabe eines gelochten Wetzsteines aus gelblichem Sand- 

stein (Taf. 3,8) ist in der romischen Kaiserzeit sehr selten (Schach- 

Dorges 1970, 62f.). Das etwa 11 cm lange Exemplar ist 1,2 cm dick 

und fast 3 cm breit. Von den Siedlungsplatzen sind derartige 

Gerate bekannt (z.B. Meyer 1976, 162f.).

Feuerstahl

In Rapice wurde nur ein Feuerstahl mit Endring und Schlaufe 

sowie Zierniet (Taf. 1,2), ahnlich der Pinzette (Taf. 1,3), als Tracht- 

garnitur in Grab 1 geborgen. Er hat eine trapezoide Form und tragt 

unterhalb des Ringgriffes ein „Sand- oder Eieruhr"-Motiv. Ein 

ahnliches, aber unverziertes Exemplar enthielt das Brandgrab von 

Neuendorf, Kr. Belzig, mit Niet und auBergewohnlicher Schar- 

nierkonstruktion (Geisler 1973 Abb. 2,8). Nach einer Typologie 

fur die Feuerstahle der Przeworsk-Kultur durch A. Kokowski 

(1985, 109ff. Abb. 1) entspricht das Rapicer Gerat seinem Typ I B, 

der seit der Stufe Eggers B 2 in Gebrauch kam.

Die Wertschatzung der Feuerstahle zeigt sich in einigen sehr reich 

verzierten und gestalteten Exemplaren, wie sie aus Kryspinow, 

Woj. Krakow, Krapkowice, Woj. Opole, oder aus Luboszyce, Woj. 

Zielona Gora, bekannt sind und die in die Stufe B 2/C 1 oder C 1 

zu datieren sind (Godtowski 1973, Taf. 24,3; 1976, Abb. 6,19; 

Domahski 1982, Taf. 14,183,n). Das Frauengraberfeld von Lubos

zyce, Woj. Zielona Gora, ergab allein sechs Exemplare, so daB die 

Feuerstahle keine typische Mannerbeigabe im Oder-NeiBe- 

Gebiet bildeten (Domahski 1982, 63f.). Dagegen stellte A. 

Kokowski (1985, 124) von 94 Grabfunden in der Przeworsk-Kul

tur allein 66 Feuerstahle mit Waffen und nur vier Exemplare in 

Frauengrabern zusammen. Zwischen Elbe und Oder sind die fruh- 

kaiserzeitlichen Exemplare nahezu vollstandig an das nordliche 

Elb- und Havelgebiet gebunden (Geisler 1979, 107 Abb. 19; 

Schach-Dorges 1969, 63f. Taf. 64). Seit dem 3. Jahrh. n. Chr. wur- 

den sie nicht mehr den Toten mitgegeben oder ihr Gebrauch als 

„Feuerzeuge" endete zugunsten einer anderen Methode der 

Feuererzeugung mit Schlagsteinen aus Quarzit (Leube 1975b, 

Abb. 7).

In der Lausitz, im Elb-Saalegebiet und im sudlichen Polen sowie 

der CSFR kamen Feuerstahle seit dem 3. Jahrh. n. Chr. in 

Gebrauch bzw. wurden sie den Toten beigegeben. Sie lagen oft mit 

nadelformigen Anhangespitzen kombiniert in den Grabern (Pes-

Die Waffen

Waffenbeigaben sind in Rapice relativ selten erhalten. Das konnte 

dadurch erklart werden, daB man offenbar nur wenige Waffen dem 

Markischen Museum Berlin ubergab. So berichtete Augustin, daB 

„gut erhaltene Beile und Lanzen gefunden, aber weggeworfen" 

wurden.

Im Gubener Gebiet wurden nach G. Domahski (1975,31f.) Waffen 

in der Latenezeit kaum mitgegeben. Offenbar bildete das Graber- 

feld von Rapice ein Bindeglied zu den Waffengrabern im Frankfur

ter Raum (Seyer 1982, Abb. 27; Schultze 1987, Abb. 2-3). Die M it- 

gabe von Waffen setzte erst in der Spatlatenezeit ein, so daB west- 

lich der Oder nur im sog. Oderknie u.a. bei Altranft und Cuners- 

dorf, beide Kr. Bad Freienwalde, sowie in Oderberg, Kr. Ebers

walde, Kriegergraber bekannt sind (Hachmann 1960, 238; 

Peschel 1971, 24; Seyer 1982, 74ff.). Ein weiteres kleines Zentrum 

der Waffenmitgabe bestand im Havelland (Seyer 1982, 74ff. Abb. 

27). Der benachbarte Oder-Spreeraum war damals unbesiedelt 

und somit fundleer. Diese latenezeitliche Waffengrabersitte wurde 

uber das Oder-Wartegebiet aus der keltischen Kultur den Germa- 

nen vermittelt (Peschel 1978, 60ff.; Schultze 1987, 95). Im folgen- 

den Zeitraum des 1. und 2. Jahrh. n. Chr. blieb die Waffengraber- 

gruppe im Oderknie erhalten und bildete sich mit dem Beginn 

u.Z. zu einer eigenstandigen Kulturgruppe zwischen Frankfurt/ 

Oder, Lebus und Cedynia heraus (Leube 1975, 61; Schmook u. 

Schultze 1990, 71ff.). Vorwiegend in der spaten Stufe B2 und der 

Stufe B 2/C 1 nahm die Waffenbeigabe in diesem Gebiet zu, wobei 

in den Grabern Lanzenspitzen und Schildbuckel uberwogen, wah

rend Schwerter selten waren (Schultze 1987, Abb. 5; Schmook u. 

Schultze 1990, Abb. 4). Rapice gehorte mit den Graberfeldern von
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Grabice (fruher Reichersdorf) und Sadzarcewice (fruher Saders- 

dorf) nun zu einer sudlicher gelegenen Waffengrabergruppe.

Pfeilspitze

Die Pfeilspitze mit Weidenblattform und Schlitztille (Taf. 10,4) 

gehort einem weit verbreiteten Typ an (Domanski 1979, 45; 

Schach-Dorges 1969, 51f. Taf. 60). Sie traten erst in der spaten Kai- 

serzeit auf und wurden besonders haufig im dstlichen Branden

burg und Niederschlesien als Grabbeigaben verwendet. Das Rapi- 

cer Exemplar ist 13,3 cm lang und wiegt 16 g. Damit liegt es an der 

oberen Gewichtsgrenze derartiger Waffen (Schach-Dorges 1969, 

51). Mindestens zwei weitere Pfeilspitzen gingen verloren.

Schwerter und Schildteile

Von Rapice haben sich zwei zweischneidige Langschwerter erhal- 

ten (Taf. 9,3; Abb. 3,1)14. Das eine entspricht dem Typ des zwei- 

schneidigen Schwertes mit glockenfdrmiger Parierstange und lan- 

ger Griffangel, die in einen Knopf auslauft (Abb. 3,1). Das Schwert 

hat einen dachformigen Querschnitt. Von der ursprunglichen 

Scheide sind die Randeinfassungen in Rostspuren erkennbar. Zu 

diesem Schwert und damit zum Grabverband gehort eine bescha- 

digte eiserne Schwertschlaufe (Abb. 3,2) vom Typ Kostrzewski 

Abb. 83,d (Kostrzewski 1919, 94). Das zerbrochene Langschwert, 

dessen oberer Teil nur noch in einer Lange von 47,2 cm erhalten 

ist, gehorte in den Horizont der fruhesten germanischen Waffen- 

graber, der durch Fibeln Var. C und K umrissen wird und auf kelti- 

schen EinfluB zuruckgeht (Kaczanowski 1976, 81ff.; Peschel 1978, 

60ff. Abb. 4; Seyer 1982, 74ff.). Auch T. Dabrowska (1988, Taf. 1,13) 

datierte diesen Schwerttyp in ihre Stufe A 1.

Das zweite Schwert ist nur als ein Fragment erhalten (Taf. 9,3). 

Eine typologische und chronologische Einordnung ist daher 

unklar. Die Verbreitung der fruhen Schwertgraber lag nach K. 

Peschel (1978, Abb. 4) zu beiden Seiten der Oder und im Einzugs- 

gebiet der Saale. Vereinzelt sind sie aus dem Havelland, Mecklen

burg und Pomorze bekannt (Peschel 1978, 68 Anm. 214 f.; Seyer 

1982, 76 Anm. 74; Schultze 1986, 95 Abb. 2). Zur zweitwichtigsten 

Waffengattung zahlte P. Kaczanowski (1976, 84) den Schild. Von 

Rapice ist nur ein stangenformiger Schildbuckel erhalten, der 

deutlich aus Blech zusammengehammert war (Taf. 9,1). Es han- 

delt sich um einen Stangenschildbuckel des Types Jahn 7a (Jahn 

1916, 175ff. Taf. 3,7a). Diese Form war auf das Elbgebiet konzen- 

triert. Sie trat jedoch im Warte-Mundungsraum auch recht haufig 

auf (Leube 1985a, Abb. 94). Dieser Schildbuckeltyp wird in die 

Stufe B 2 bis zum Beginn der spaten Kaiserzeit datiert (Schach- 

Dorges 1969, 56f. Taf. 63; Domanski 1979, 46).

Zwei weitere Schildbuckel aus Rapice gingen verloren, so da B ihre 

Form unbekannt bleibt.

Romischer Import

Neben einigem GlasfluB (z.B. an einem Spinnwirtel angeschmol- 

zen) und Fayenceperlen (Taf. 6,9-10) ist der bemerkenswerteste 

romische Importfund das Fragment eines massiven Henkels von 

einem Hemmoorer Eimer (Taf. 6,11). Davon sind einige kleine 

Schmelzstucke erhalten. Hemmoorer Eimerhenkel wurden z.B. 

auch in Nimschutz, Kr. Bautzen, und Schweinitz, Kr. Jessen, 

geborgen (Meyer 1971, Abb. 102,6; 1976, 262ff.; Geisler 1979, Abb. 

2,10). Aus der Niederlausitz sind weitere Hemmoorer Eimer von 

Buchhain, Kr. Finsterwalde, und Ragow, Kr. Calau, bekannt 

(Eggers 1951, 166; Leube 1975a,75). Die Grabmitgabe Hemmoo

rer Eimer konzentrierte sich im Gebiet zwischen Rhein und Elbe. 

Ostlich der Oder blieben nur vier Fragmente erhalten. Hemmoo

rer Eimer werden in die Stufe C datiert (Wielowiejski 1986, 183ff.). 

Schwierig zu beurteilen ist eine bronzene SchlieBe mit Scharnier- 

teil und einem Quersteg als Haken (Abb. 4), die angeblich aus 

einem Urnengrab stammen soll. Die eigentliche rechteckige 

SchlieBe besteht aus einem kraftigen Blech, das zwei linsenfor- 

mige und eine pinienartige Erhebung tragt. Sie waren von der 

Ruckseite durch Kugelpunzen herausgetrieben. Die unregelma- 

Bige strichverzierte Randeinfassung zeigt, daB die SchlieBe und 

das leicht trapezoide Scharnierglied aus einem anderen Blech 

gearbeitet wurden. Vom gleichen Blech hat man ein Stuck abge- 

schlagen und als Einfassung des Scharnierendes aufgenietet. Das 

kleinere Scharnierglied mit einem abgerundet dreieckigen Durch- 

bruch konnte analog zu einer Schnalle aus dem spatantiken latrus- 

Krivina an dieser Stelle eine Emaileinlage besessen haben (Fuchs- 

Gomolka 1991, 171 Taf. 58, 774). Der eigenartige Quersteg als 

AbschluB hat zwar ein gewisses antikes Gegenstuck in einem 

KastchenverschluB (Fuchs-Gomolka 1991, 177f. Taf. 65, 1008), 

das jedoch in eine halbkreisfdrmige Querplatte auslauft (Fuchs- 

Gomolka 1982, Taf. 64,459-460).

Die Ziermotive des Rapicer Stuckes knupfen zwar an romische 

Akanthus-Motive an, gestatten aber auch eine wesentlich jungere 

Zeitstellung. Gegen eine Interpretation als mittelalterliche Buch- 

schlieBe spricht die massive Form, das Scharnier und der nach 

oben gebogene Quersteg. Es besteht aber auch die Deutung als 

Halterung eines sog. Beutelbuches, das als Gebetsbuch am Gurtel 

befestigt standig mitgefuhrt wurde16.

Die Datierung der SchlieBe ist daher sehr unsicher. Die Mitgabe in 

einem GrabgefaB ist so zu bezweifeln. Eine Klarheit schaffte die 

dankenswerterweise durch Prof. Dr. H. Riederer, Rathgen-For- 

schungslabor, Staatliche Museen zu Berlin, veranlaBte Material- 

analyse (in%): Cu 76,80; Sn < 0,25; Pb 2,63; Zn 20,41; Fe 0,07; Ni 

0,02; Ag 0,06; Sb < 0,02; As < 0,02; Bi < 0,025; Co < 0,005; Au 

< 0,01; Cd 0,002.

Sporn

Leider ist nur ein eiserner Knopfsporn mit massivem Stachel (Taf. 

9,2) erhalten. Aus der Niederlausitz und dem Oderbruch wurden 

ahnliche Sporen bekannt, die in die Stufe B 2 und B 2/C 1 gehorten 

(Godlowski 1970, Taf. 1,28; Leube 1975, 39f.). In Plowen, Kr. Pase

walk, war ein Sporenpaar mit Feuerstahl, Pfriemen oder Punze, 

Messer und Riemenzunge vergesellschaftet (Stange 1979, 154). 

Ein weiterer Knopfsporn mit massivem Stachel ging in Rapice ver

loren.

Lanzenspitzen

Es haben sich funfeiserne Lanzenspitzen unterschiedlicher Form 

erhalten (Abb. 2; Taf. 10,1,3 und 5). Ein groBes Exemplar mit wei- 

denblattformiger Klinge (Taf. 10,3) konnte noch in die Latenezeit 

datiert werden, wahrend die ubrigen Exemplare mit ihrem schar- 

fen Mittelgrat (Taf. 10,1 und 5) der spaten Kaiserzeit angehorten15. 

Die Lanze war in der Przeworsk-Kultur die wichtigste Waffengat

tung. So waren im sudlichen Oder-Weichselgebiet 79% der Waffen- 

graber mit ihnen ausgestattet.

14 M. Jahn (1916, 230:104) erwahnt ein Schwert mit Scheide aus der 

Latenezeit.

15 Latenezeitliche Exemplare sind schwer zu datieren (vgl. Schdn-

berger 1952, 41). J. Kostrzewski (1919, Beil. 49, 289; Text 233f.) halt 

zwei Exemplare fur latenezeitlich.

16 Freundlicher Hinweis von Frau Dr. Fliege, Staatsbibliothek Berlin.
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Forschungsaufgabe, um den kulturellen Charakter des Gubener 

und Frankfurter-Lebuser Raumes wahrend der vorromischen 

Eisenzeit archaologisch-kulturell zu klaren.

Die Siedlungs- und Kulturgruppe an der NeiBe endete vor dem 

Auftreten der geschweiften Fibeln in der ersten Halfte des 1. Jahrh. 

v. Chr. (Abb. 9). Dagegen scheint in der nordlich gelegenen Lebu- 

ser Gruppe eine kontinuierliche Fortsetzung durch einen mogli

chen elbgermanischen Zuzug bestanden zu haben (Abb. 8). So 

konnten Graber mit geschweiften Fibeln und Keramik mit typolo- 

gisch fruher Radchenverzierung freigelegt werden (Leube 1975, 

60). Die Grabungen in der spatlatene- und kaiserzeitlichen Sied- 

lung bei Wuste Kunersdorf, Kr. Seelow, wiesen auf Siedlungshori- 

zonte der Spatlatene- und fruhen romischen Kaiserzeit im heuti- 

gen Uberschwemmungsgebiet der Oderaue (Jager u. Laser 1968, 

11ff.). Diese Ergebnisse warnen vor eiligen Schlussen hinsichtlich 

der Siedlungskontinuitaten und -abbruche. Nach G. Domahski 

(1975, 12ff. Abb. 2; 1981, 197.200) begann die Besiedlung des 

Gubener Raumes in der zweiten Halfte des 3. Jahrh. v. Chr. und 

endete in der ersten Halfte des 1. Jahrh. v. Chr. Die erhaltenen 

Fundgegenstande des Graberfeldes von Rapice belegen nur die 

Zeitstufen 3 und 4 nach G. Domahski, deren Beginn er in die Mitte 

des 2. Jahrh. v. Chr. datierte (Domahski 1975, Abb. 2). Die Phase 4 

begann mit der Spatlatenezeit, die nach A. Haffner (1979, 409) im 

keltischen Gebiet „um oder vor 125" v. Chr. einsetzte. Ihr Ende war 

mit dem Auftreten der Fibeln mit geschweiftem Bugel identisch, 

die in Rapice fehlen. Diese Fibelform wird im Donaugebiet vor 

das Jahr 15 v. Chr. datiert (Fischer 1990, 29ff.). T. Dabrowska 

(1988, 62) lieB ihre Stufe A 2, die vor den geschweiften Fibeln liegt, 

ungefahr in der Mitte des 1. Jahrh. v. Chr. enden.

Der hohe Zinkanteil sowie zahlreiche Verunreinigungen (wie 

Arsen, Blei usw.) belegen, dabes sich um keine romische Bronze, 

sondern um eine sehr junge Materialmischung handelte. Die 

Datierung in die ausgehende Renaissance und eines folgenden 

Zeitabschnittes hat die groBte Wahrscheinlichkeit.

Zur Kultur- und Siedlungsgeschichte

Der Graberkomplex von Rapice weist zwei Zeithorizonte auf, zwi- 

schen denen ein deutlicher Habitus besteht. Grabfunde der Spat

latenezeit, die in der ersten Halfte des 1. Jahrh. v. Chr. abbrachen, 

bilden den alteren Horizont. Ein zweite Phase setzte erst in der 

zweiten Halfte des 2. Jahrh. n. Chr. ein. Zwischen beiden bestand 

keine Kontinuitat.

Der Zeitraum des 2. — 1. Jahrh. v. Chr.

Die jungste monographische Bearbeitung dieser Siedlungs- und 

Kulturgruppe erfolgte durch G. Domahski (1975). Er arbeitete 

zwei durch einen breiten siedlungsleeren Streifen getrennte Sied- 

lungsraume an NeiBe und an der mittleren Oder um Nowa Sol her- 

aus, wobei letzterer offenbar erst nach Abzug der Bevolkerung von 

der NeiBe entstand (Domahski 1975, 54ff Abb. 6). Bereits J. 

Kostrzewski (1919, 233ff) wies auf diese Kulturgruppe an der 

Lausitzer NeiBe hin und bezog auch das Graberfeld Rapice mit 

ein. Als charakteristisch betrachtete er die engen Beziehungen zu 

Mittelschlesien, das Fehlen der Waffenbeigabe, das Auftreten 

zweihakiger Gurtelhaken Typ Ila, Scharniergurtelhaken Typ I, 

Fibeln der Var. F, G und H, in denen er nordliche Einflusse sah. Zu 

den westlichen Einflussen zahlte er die Fibeln Var. A und B mit 

breitem facettierten Bugelknopf.

Im AnschluB an die Ausgrabung des Graberfeldes von Luboszyce 

bei Gubin bearbeitete G. Domahski (1975; 1981, 196ff.; 1982) 

diese Region und stellte sie als „Gubener Gruppe" heraus, die er 

der Jastorf-Kultur zuordnete und mit der Bodenbacher Gruppe 

verband. Erst in der Spatstufe geriet diese Gruppe dann unter star- 

ken EinfluB der Przeworsk-Kultur, um schlieBlich in ihr aufzuge- 

hen.

Dem wurde von H. Seyer (1982, 73f.) zurecht widersprochen. Er 

sah in ihr eine „Mischgruppe, die sowohl Elemente der Brandgru- 

bengraber-Kultur als auch der Brandgraber-Kultur von Jastorfart 

enthalt". So uberwog in der Gubener Gruppe die Urnenbestattung 

mit Deckschusseln und die Waffenlosigkeit im Grabritus. Darin 

deuten sich besondere Unterschiede zum ubrigen Oder-Weichsel- 

Gebiet an (Domahski 1975, 31f.).

K. Godtowski (1985, 20ff. Abb. 2 Karte 1)17 hielt gleichfalls an dem 

kulturellen Charakter des Gubener Raumes als eines Bestandtei- 

les der Jastorf-Kultur fest. Diese These wurde auch durch T. 

Dabrowska (1988, 152ff.) vertreten. Eine groBraumigere Untersu- 

chung und Erarbeitung charakteristischer Fundkartierung wurde 

die Stellung der „Gubener Gruppe" zur Przeworsk- und Jastorf- 

Kultur klaren.

In enger Beziehung zu dieser Gruppe stand eine zweite kleinere 

Siedlungsgruppe zwischen Frankfurt/Oder und Oderberg (Abb. 

8). Sie zeichnete sich durch „ostliche" Keramik- und Schmuckfor- 

men und eine Waffenmitgabe aus (Seyer 1982, Abb. 27). Die 

umfassende Aufarbeitung beider Siedlungs- und Kulturgruppen 

unter Verwendung des besonders westlich der Oder gelegenen 

Fundmaterials in Verbindung mit modernen Grabungen, wobei 

eine uberregionale Wertung Voraussetzung ist, ware eine wichtige

2. — 4. Jahrh. n. Chr.

Wahrend der Stufen Eggers B 2 und B 2/C 1 wurden im Gebiet 

zwischen Oder/NeiBe und unmittelbar westlich davon in den weit- 

gehend unbesiedelten Regionen der Ober- und Niederlausitz, des 

Ostens Sachsens und Brandenburgs zahlreiche neue Graberfelder 

angelegt (Meyer 1971; 1976; Leube 1975; Domahski 1979). Der 

Bestattungsplatz von Rapice gehort zu ihnen. Die Ursachen dieser 

Siedlungsbewegungen sind verschiedenartig und kdnnen aufoko- 

nomische, demographische und kriegerische Grunde zuruckge- 

fuhrt werden.

Nach K. Godtowski(1984, 332) erfolgte die Besiedlung des westli

chen Niederschlesiens und des ostlichen Deutschlands „haupt- 

schlich vom Bereich der Przeworsk-Kultur, aber moglicherweise 

auch teilweise von der Wielbark-Kultur" aus. Der Fundstoff des 

Graberfeldes Rapice bestatigt diese These, wenngleich ein elbger- 

manischer EinfluB nicht zu leugnen ist. So gehorte der Zweihen- 

keltopf der Form C 2 nach A. v. Muller (1957, 12f.) zu den alteren 

Formen. Er hatte seine Verbreitung in Holstein und Nordwest- 

mecklenburg und streute nur gering in das Havelland, so daB die

ses GefaB recht singular im Odergebiet auftrat. Im Havelland fin- 

det die im Zweihenkeltopf beigegebene Pinzette (Taf. 1,3) durch 

Funde von Neuendorf, Kr. Belzig, und Egsdorf, Kr. Konigs Wus- 

terhausen, ihre nachsten Parallelen (Geisler 1973, Abb. 2,9; Leube 

1975, Taf. 30,8). Ahnliche Zweihenkeltdpfe traten aber auch im 

unteren Weichselgebiet auf und deuten mit den im engeren Oder- 

raum konzentrierten Dreisprossenfibeln auf Einflusse der Wiel

bark-Kultur (Abb. 6).

Kulturell gehoren die Funde von Rapice zu einem einheitlichen

17 Dabei wird eine regionale Verzahnung mit der Przeworsk-Kultur deutlich und last Zweifel an dem Jastorf-Charakter der Gubener 

Gruppe zu.
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Kulturkreis, der bis nach Schlesien ausgreift und von G. 

Domahski (1979, bes. 210ff.) als Luboszyce-Grupppe bezeichnet 

wurde. Einen sehr guten Vergleich gibt das unweit von Rapice 

gelegene zeitgleiche Graberfeld von Przylep, Woj. Zielona Gora 

(ehem. Schertendorf), mit 12 Brandgrabern (Kramarkowa 1963, 

143ff.). Hier handelte es sich um ein Urnengraberfeld mit vielen 

Messern, einem Feuerstahl, aber kaum Waffen, Fibeln und nur 

zwei Schnallen als Beigaben. Deutliche Beziehungen bestehen 

aber auch zum Graberfeld von Plowen, Kr. Pasewalk, mit sehr ein- 

heitlichem Beigabeninventar. Weitere mit dem Fundgut des Gra- 

berfeldes von Rapice ubereinstimmende Bestattungsplatze im 

Elbgebiet sind z.B. Schweinitz, Kr. Jessen oder GroBmachnow, Kr. 

Zossen (Leube 1975, 130f.; Geisler 1979, 81ff.). Dennoch 

erscheint die Interpretation einer einheitlichen archaologischen 

Kultur fur den Raum ostlich von Oder/NeiBe bis zur Elbe den 

regionalen und zeitlichen Besonderheiten einzelner Kulturge- 

biete nicht gerecht zu werden. Es deuten sich vielmehr verschie- 

dene regionale Gruppierungen an, von denen auf die Lebuser und 

die Niederlausitzer Gruppe hingewiesen sein soll (Godfowski 

1970, 28fE; Leube 1975, 60ff.; 1977, 265 ff.; 1985 b, 183ff.).

Auch hier werden nur umfassende Aufarbeitungen und groBrau- 

mige, vergleichende Untersuchungen weiterhelfen.

Rillen und Kerben verziert (Bohnsack 1940, Taf. 457,12). L 7,7; 

Br unten 1,7; St 0,3; Zwingen-L 2,4 cm; Gew. 25 g. Inv. Nr. II 12 

159.

5. Eisernes Messer unbekannter Form und GroBe. Inv. Nr. II 12 

160 (nicht aufgefunden).

6. Eiserne Schnallenachse mit anschlieBendem Fragment einer 

rechteckigen Riemenkappe sowie einem eisernen Nadelteil. 

Dazu eiserne Partikel unbekannter Verwendung. H noch 2,6; 

Br noch 1,9 cm. Inv. Nr. II 12 161.

7. „Eisenfragmente von Messer u.a. Gerathen". Inv. Nr. II 12 162 — 

12 163 (nicht aufgefunden).

Brandgrubengrab 2:

Die Funde wurden 1884 dem Markischen Museum Berlin durch 

Augustin ubergeben. In etwa 0,6 m Tiefe („2 FuB tief") lagen in 

einer schwarzen Erdschicht mit Leichenbrand zwei kleine Beige- 

fate, ein Schildbuckel, ein Schwert, eine Schnalle und ein Messer. 

Die BeigefaBe und die Beigaben, mit Ausnahme des Schwertes, 

wurden im Markischen Museum Berlin nicht aufgefunden.

1. Eisernes zweischneidiges, offenbar zerbrochenes Lang- 

schwert mit glockenformigem GriffabschluB (Abb. 1,1). Die 

Griffangel lauft in einem kleinen kugelformigen Knauf aus. 

Die leicht geschweifte Klinge weist einen Mittelgrat auf. Auf 

der Klinge sind Reste der ursprunglichen eisernen Scheide 

erkennbar (Kiekebusch 1912, Abb. 231 mit falscher Inventar- 

Nummer; Kostrzewski 1919, Katalog 279 und 283). L noch 

47,2; Klingen-Br 5,5 cm. Inv. Nr. II 14 458.

2. Eiserner Riemenhalter mit einem spitzen Ende, das einen Niet 

tragt (Abb. 1,2). Das andere Ende, das ursprunglich erhalten 

war, ist am Nietloch abgebrochen (Buchholz 1904, Taf. 21, 

oben rechts; Kiekebusch 1912, Abb. 231 mit falscher Inventar- 

Nummer; Kostrzewski 1919, Katalog, Beilage 46, 283). L noch 

9,6; Br 2,2 cm. Inv. Nr. II 14 476.

3. Messer unbekannter Form. Verlust.

4. Schnalle unbekannter Form. Verlust.

5. Eiserner zerbrochener Schildbuckel unbekannter Form. Ver- 

lust.

6. Zwei BeigefaBe lagen uber Schwert und Messer. Form unbe- 

kannt, Verlust.

Fundkatalog

Die Fundgegenstande des Markischen Museums Berlin sind 

jeweils nur unter ihrer Inventar-Nummer aufgefuhrt, so da B auf die 

Museumsangabe verzichtet wurde.

A bkurzungen:

H 

gr.Dm 

Bdm 

Mdm

L 

Br 

Di 

St 

Gew.

Hohe

groBter Durchmesser

Bodendurchmesser

Mundungsdurchmesser

Lange

Breite

Dicke

Starke

Gewicht Brandgrab 3:

1878 in der Sammlung des Arztes D. G. Stimming, Brandenburg, 

durch A. Gotze erfaBt und vom Museum fur Vor- und Fruhge- 

schichte Berlin erworben. Es wurde „mit Bronzen gefunden", die 

sich in der Urne befanden. Davon sind die Gurtelbeschlage erhal

ten.

1. „GroBes zweihenkliges GefaB mit zylindrischem Hals. Zwi- 

schen den beiden Henkeln an jeder Seite drei Buckel". Glatt- 

wandig, defekt. H etwa 24; Mdm etwa 17; Bdm etwa 12 cm. 

Museum Fir Ur- und Fruhgeschichte Berlin Inv. Nr. If 748a. 

Kriegsverlust.

2. Bronzene GurtelschlieBe mit Quersteg als Haken und ausge- 

brochener Scharnierkonstruktion (Abb. 2). Die fast rechtek- 

kige Beschlagplatte ist am VerschluBende leicht eingeschwun- 

gen. Die unregelmaBige Einfassung durch ein schrag gestri- 

cheltes Zierband zeigt, daB der Gegenstand aus einem ande- 

ren Blech gefertigt wurde. Dabei wurde aus gleichem Zier- 

blech ein Stuck abgeschnitten und am Scharnierende recht- 

winklig aufgenietet. Die in der Mitte des Bleches angebrachten 

drei leicht erhohten Zierbuckel sind von der Unterseite mit 

Rundpunzen herausgetrieben. L 8,2; Br 2,0 cm. Museum fur 

Ur- und Fruhgeschichte Berlin Inv. Nr. If 748b.

3. Bronzener, leicht trapezformiger Zierbeschlag mit einge-

Die Grabkomplexe

Brandschuttungsgrab 1:

Die Beigaben lagen in der Urne. Die Zugehdrigkeit des kleinen 

GefaBes ist zu vermuten. 1881 dem Markischen Museum durch 

Dr. med. Starcke gegeben.

1. Gelbgrauer bis grauer Zweihenkeltopf, der verschlackt und 

verzogen ist (Taf. 1,1a-b). Henkel laufen in plastischen Atta- 

schen aus. H 17,0; gr.Dm 17,5-19,0; Bdm 8,0-8,5; Mdm 9,6- 

13,0 cm. Inv. Nr. II 12 156.

2. Kleines graues, grobgemagertes BeigefaB mit S-formigem Pro- 

fil (Taf. 2,8). Das Unterteil tragt ein Sparrenmotiv. Der Rand ist 

leicht gekniffen ausgezogen. Leicht verschlackt. H 5,9; gr.Dm 

7,6; Bdm 4,2 cm; Mdm 6,1 cm. Inv. Nr. II 12 157.

3. Eiserne verzierte Pinzette, die an einem Ring hangt und mittels 

Schlaufe und einer breiten verzierten Niete am Gurtel befestigt 

war (Taf. 1,3). L der Pinzette 9,2; Backen-Br 0,8; L der Schlaufe 

2,8 cm. Inv. Nr. II 12 158.

4. Feuerstahl mit Ringende und einhangender Zwinge und brei- 

ter Niete zur Befestigung am Gurtel (Taf. 1,2). Die Zwinge und 

der obere Rand des Feuerstahles sind nur auf einer Seite durch
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16. Graue porose Randscherbe mit leicht X-formigem Henkel 

(Taf. 3,2). Inv. Nr. Il 14 488.

17. Rotgraue Randscherbe eines GefaBes mit senkrechter Wan- 

dung (Taf. 3,3). Der Rand ist stark facettiert. Inv. Nr. II 14 489.

18. Rotbraune bis schwarzgraue unverzierte Scherbe eines leicht 

ausbauchenden GefaBes (Taf. 3,6). Inv. Nr. II 14 490.

19. Rotgraue, verschlackte Randscherbe eines GefaBes mit ein- 

gezogenem Unterteil (Taf. 3,5). Der Rand ist gekantet. Diese 

und die folgenden Scherben stammen angeblich von einer 

Stelle auf dem Graberfeld (nach Museumskatalog). Inv. Nr. II 

14 491.

20. Scherben unbekannter Form. Inv. Nr. II 14 492 (nicht aufge- 

funden).

21. Rotgraue Randscherbe einer Deckschale (?) mit leichter 

Rauhung (Taf. 3,7). Inv. Nr. II 14 493.

22. Graue, stark verschlackte Randscherbe. Der Rand ist facet

tiert. Inv. Nr. II 14 494.

23. Stark verschlackte rotgraue Mittelscherbe. Inv. Nr. II 14 495.

schweiften Seiten am umgerollten Ende (Abb. 2). Der 

Beschlag war ursprunglich durch ein Scharnier mit der Gurtel- 

schlieBe verbunden. Das leicht trapezformige Blech ist mit 

einem gleichen Motiv wie die GurtelschlieBe verziert. Der 

sehr unregelmaBige Verlauf der Kanteneinfassung zeigt die 

Herstellung aus einem anderen Gegenstand. Das Blech tragt 

einen primitiv herausgearbeiteten schlussellochartigen Ein- 

schnitt, zwei kleine von innen getriebene runde Hohlbuckel 

sowie drei Nietlocher, die sekundar hineingeschlagen sind. 

Ein viertes Nietloch ist gebohrt und steht einzeln. L 5,1; Br 1,4 

- 2,1 cm. Museum fur Ur- und Fruhgeschichte Berlin Inv. Nr. If 

748b.

4. Bronzenes unverziertes Gurtelblech, das kongruent auf der 

Innenseite des trapezformigen Gurtelbeschlages angebracht 

war (Abb. 2). Es ist stark verwittert. Am Ende sind drei 

gereihte Nietlocher sowie das einzeln angebrachte erkennbar. 

L5,1; Br 1,5 - 2,1 cm. Museum fur Ur- und Fruhgeschichte Ber

lin Inv. Nr. If 748b.

Einzelfunde vom Graberfeld B. Schmuck und Tracht

I.Fibe1n

24. Bronzene Rollenkappenfibel der Gruppe Almgren II, Serie 2 

(etwa Abb. 28/29; Taf. 4,5). Kappe beschadigt, Nadel fehlt. 

Kanten und Bugeloberteil sind mit Punzbandern verziert. 

Bugelscheibe und -fuB tragen eine Schrot- bzw. Ringpunzver- 

zierung. Der Rand der Bugelscheibe besaB eine Silberdraht- 

einlage. Zwei waagerechte Rillen mit Dreiecksmotiven und 

Ringpunzen bilden den FuBabschluB. Der Sehnenhaken ist 

als Kopf gestaltet und gerillt. Bronzeachse vorhanden. L 3,9; 

Spiral-Br 3,7 cm; Gew. 10 g. Inv. Nr. II 3137 (falsche Inventar- 

nummer nach Katalog des Mark. Museums; Fundortver- 

wechslung ?).

25. Eiserne eingliedrige Mittellatenefibel Kostrzewski Variante 

C (Taf. 4,16). Nadel vorhanden, aber abgebrochen. Obere 

Sehne mit vier (?) Windungen. Kleiner Bugelring auf dem 

runden und kantigen Draht (Friedel 1879, 12 Abb. 10; Kostr

zewski 1919, Katalog, Beilage 3, 257). L 9,7; Spiral-Br noch 

1,0 cm; Gew. 7 g. Inv. Nr. II 9846.

26. Beschadigte bronzene Rollenkappenfibel der Gruppe II, 

Serie 3 (etwa Almgren Abb. 41; Taf. 4,3). Bugel und-wulsttra

gen Rillenverzierungen. Sehnenhulse, Spirale und Nadel feh- 

len (Almgren 1923, 143 als Abb. 40). L noch 3,3; obere Bugel- 

Br noch 1,7 cm; Gew. 7 g. Inv. Nr. II 9971.

27. Bronzene Rollenkappenfibel der Gruppe II, Serie 3 (etwa 

Almgren Abb. 41) mit reicher Rillenverzierung (Taf. 4,4). Spi- 

ralkonstruktion und Nadel fehlen (Almgren 1923, 143 als 

Abb. 40). L 3,5; Rollenkappen-Br noch 2,9 cm; Gew. 9 g. Inv. 

Nr. II 9972.

28. Bronzener Fibelbugel unbekannter Form und GroBe. Bugel 

war defekt und angeschmolzen. Inv. Nr. II 9973 (nicht aufge- 

funden).

29. Bronzene Fibel mit schmalem umgeschlagenen FuB und 

unterer Sehne (Almgren VI 1, Matthes Serie 2: etwa Almgren 

Abb. 158; Taf. 4,9). Nadel und Spirale fehlen. Bugel leicht 

facettiert, Draht am FuB funffach umgeschlagen. Rhombi- 

scher Querschnitt des halbkreisformigen Bugels. L noch 5,6; 

innere Bugel-H etwa 1,8; Bugelbr 0,55 cm; Gew. 5 g. Inv. Nr. II 

9988.

30. Bronzene Fibel mit schmalem umgeschlagenen FuB und 

oberer Sehne (Almgren VI 1, Matthes Serie 2: etwa Almgren 

Abb. 158; Taf. 4,10). Kurze Spirale mit funf Windungen 

(Bohnsack 1941, Taf. 455,8). L 6,4; Spiral-Br 0,9 cm; Gew. 5 g. 

Inv. Nr. II 9988.

A. Keramik

1. Graues kleines GefaB mit S-formigem Profil (Taf. 2,4; Friedel 

1879, S. (374)). Das GefaB ist unverziert und der Rand leicht 

verdickt. H 6,4; gr.Dm 4,8; Bdm 2,6; Mdm 3,7 cm. Inv. Nr. II 

9847.

2. Graues kleines GefaB mit steiler, dicker Wandung und abge- 

setzter Bodenplatte (Taf. 2,7; Friedel 1879, S. (374)). H 4,6; 

gr.Dm 4,6; Bdm 4,8; Mdm 5,5 cm. Inv. Nr. II 9848.

3. Graubraunes einhenkliges GefaB der Goritzer Kulturstufe mit 

Rillen- und Dellenverzierung (Taf. 2,5). H 15,3; gr.Dm etwa 16 

cm; Bdm 8,0; Mdm 10,3 cm. Inv. Nr. II 969.

4. Kleines GefaB aus der Goritzer Kulturstufe. H 7,5; gr.Dm 11 

cm. Inv. Nr. II 9970 (nicht aufgefunden).

5. Scherben in „feiner Technik und gutem Brand, z.Th. mit 

geschnittener Verzierung" (nach Friedel brieflich 1884). Inv. 

Nr. II 10729 (nicht aufgefunden).

6. Zwei graugelbe, feingemagerte und glattwandige Mittelscher- 

ben mit eingefaBten Einstichbandern sowie zwei unverzierte 

dazugehorige Scherben (Taf. 3,1). Inv. Nr. II 14 483.

7. Graue bis grauschwarze Randscherbe eines glattwandigen 

steilwandigen GefaBes (Taf. 2,1). Der Rand ist facettiert. Ober- 

halb der GefaBmitte lauft ein Einstichband. Inv. Nr. II 14 484.

8. Graue Randscherbe eines glattwandigen bis leicht gerauhten 

GefaBes (Taf. 2,3). Der Rand ist facettiert. Ein eingefaBtes 

Strichband ist auf der Wandung erkennbar. Inv. Nr. II 14 484.

9. Graue, stark verwitterte Randscherbe eines steilwandigen 

GefaBes (Taf. 2,2). Unterhalb des gekanteten Randes lauft ein 

Einstichband. Inv. Nr. II 14 484.

I 0. Zwei rotgraue, gerauhte Scherben, die stark verschlackt sind. 

Der Rand ist abgebrochen. Feine Einstiche sind zu einem 

Maanderband gefaBt. Inv. Nr. II 14 484.

11. Grauer X-formiger Henkel, der nicht randstandig ist (Taf. 

2,6). Er tragt eingefaBte Einstichgruppen. Inv. Nr. II 14 484.

12. Graue Randscherbe eines steilwandigen GefaBes mit Hen- 

kelansatz. Der Rand ist gekantet. Inv. Nr. II 14 485.

13. Rotgraue Randscherbe eines steilwandigen GefaBes mit 

leichter Rauhung der Wandung (Taf. 3,8). Der Rand ist deut- 

lich facettiert. Inv. Nr. II 14 485.

14. Scherben ahnlicher Form. Inv. Nr. II 14 486 (nicht aufgefun

den).

15. Scherben ahnlicher Form. Inv. Nr. II 14 487 (nicht aufgefun

den).
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31. Bronzener Fibelbugel einer Rollenkappenfibel mit ausgebro- 

chener Sehnenhulse (etwa Almgren Abb. 40; Taf. 4,6). Auf 

dem Bugeloberteil sind dreimal je zwei Rillen eingraviert. 

Das FuBteil tragt zwei waagerechte Rillen. Rolle und Nadel 

sind ausgebrochen (Almgren 1923, 143 als Abb.39).L3,2;Br 

2,5 cm; Gew. 5 g. Inv. Nr. II 10 680 (falsche Inventarnummer).

32. Bronzener Fibelbugel der Gruppe V, Serie 1 (etwa Almgren 

Abb. 96; Taf. 4,7). Spiralhulse mit Rolle und Nadel sind ausge

brochen. Der Bugel ist facettiert. Auf den Sprossen sind je 

eine Rille eingraviert. Leicht angeschmolzen. L noch 3,5; Br 

1,4 cm. Inv. Nr. II 10 687 (falsche Inventarnummer).

33. Bronzene Fibel mit Kopfkamm und breit abschlieBendem 

Full der Gruppe V, Serie 8 (etwa Almgren Abb. 122/ 124; Taf. 

4,1). Der Kopfkamm tragt ein Sparrenmotiv. Der FuB ist ver- 

breitert und leicht facettiert. Die Spirale ist partiell ausgebro

chen (Kiekebusch 1912, Taf. 14,12). L 2,0; Spiral-Br noch 2,2 

cm; Gew. 7 g. Inv. Nr. II 10 688.

34. Bronzene Bugelpartie einer Fibel mit Kopfkamm und breit 

abschlieBendem FuB der Gruppe V, Serie 8 (etwa Almgren 

Abb. 126/128; Taf. 4,2). Spirale und Nadel sind abgebrochen. 

Der Kopfkamm tragt ein doppeltes Sparrenband. Der FuB ist 

vom Bugel durch einen schmalen Wulst abgesetzt. L 2,6; 

Bugel-Br 1,3 cm; Gew. 5 g. Inv. Nr. II 10 689.

35.-38. Vier partiell erhaltene Bronzefibeln unbekannter Form 

(nach den Akten des Mark. Museum u.a. Almgren Abb. 93 

„aber ohne Hulse", etwa Abb. 96 sowie Abb. 124/126). Inv. 

Nr. II 10 690 - 10 693.

39.-40. Zwei eiserne Mittellatenefibeln mit flach gewdlbtem 

Bugel, abgebogenem Mittelsteg und Stutzfalte (Var. C nach 

Kostrzewski 1919, Katalog, Beilage 3, 257; Friedel 1879, 12, 

Abb. 10). Erhalten blieben Nadel und zwei Windungen mit 

der oberen Sehne. L 8,4 cm; Gew. 4 g. Inv. Nr. II 10 694 (bzw. II 

10 696).

41. Latenefibel unbekannter Form.Inv. Nr. il 10 695 (nicht aufge- 

funden).

42. Eiserne Spiralhulse einer Fibel der Gruppe Almgren V, Serie 

1 (Almgren Abb. 96) mit zwei viereckigen Stanzlochern (Taf. 

4,8). Spiral-Br 2,9; Spiral-Dm 0,7 cm; Gew. 4 g. Inv. Nr. II 10 

731 (vermutlich falsche Inventarnummer).

43. Eiserne Mittellatenefibel vom Typ Kostrzewski B (Taf. 4,12). 

Die Spirale besitzt vier Windungen mit oberer Sehne. Am 

unteren Bugelansatz des runden bis leicht gekanteten Drah- 

tes sind zwei Kerben angebracht (Kostrzewski 1919, Katalog, 

Beilage 2, 257). L 12,7; Spiral-Br 2,1 cm; Gew. 25 g.Inv. Nr. II 

14 471.

44. Eiserne Mittellatenefibel Kostrzewski Var. K mit abgebro

chener Spiralkonstruktion (Taf. 4,15). Spirale in zwei(?) Win

dungen erhalten. Bugelkopf leicht verbreitert. Auf dem dun- 

nen, leicht gekanteten Draht ist in Bugelmitte eine ringfor- 

mige Verdickung. Der RahmenfuB ist stark abgenutzt (vgl. 

Kostrzewski 1919, Katalog, Beilage 13,264). L 7,7 cm; Spiral- 

Br noch 1,1 cm; Gew. 8 g. Inv. Nr. II 14 472 (gegenwartig als 14 

412 inventarisiert).

45. Eiserne Mittellatenefibel Kostrzewski Var. K mit starken 

Beschadigungen (Taf. 4,14). Nadel und Teile der Spirale feh- 

len. Noch drei Windungen erhalten (vgl. Kostrzewski 1919, 

Katalog, Beilage 13,264).L 6,4; Spiral-Br noch 1,0 cm; Gew. 5 

g. Inv. Nr. II 14 473 (gegenwartig als 14 413 inventarisiert).

46. Ein Fibelrest, dessen GroBe unbekannt ist. Inv. Nr. II 14 474 

(nicht aufgefunden).

47. Bronzener FuBteil einer Fibel mit schmalem umgeschlage- 

nen FuB (Taf. 4,11). Leichenbrand und Bronzepartikel sind 

anhaftend. L noch 2,9 cm; Gew. 8 g. Ohne Inventar-Nr.

48. Bugelteil, Spirale und Nadel einer eisernen Mittellatenefibel 

(Taf. 4,13). Obere Sehne und vier Windungen erkennbar. Der 

verbreiterte Bugel ist am Bugelring abgebrochen. L 9,1; Spi

ral-Br 1,6 cm; Gew. 9 g. Ohne Inventar-Nr.

49.-50. „Zwei eiserne Spatlatenefibeln angeblich auch im 

Museum fur Volkerkunde" (Kostrzewski 1919, Katalog, 340).

II. Schnallen

51. Eingliedrige halbkreisfdrmige Schnalle aus Eisen (Taf. 5,3). 

Abgerundeter Bugelquerschnitt. Nach den Museumsakten 

waren es ursprunglich zwei Schnallen (so auch bei Friedel 

1879, S. 373). Dm 3,1 x 2,5 cm. Inv. Nr. II 9843.

52. Zweigliedrige halbkreisfdrmige Schnalle aus Eisen (Taf. 5,7). 

Der Dorn fehlt. Gerundet dreieckige Riemenkappe mit drei 

Nieten. Der Schnallenrahmen ist im Querschnitt halbkreis- 

formig und wird durch Achsenendkndpfe gehalten. L 5,1; 

Schnallen-Br 2,9 cm. Inv. Nr. II 9844.

53. Eingliedrige halbkreisfdrmige Schnalle aus Eisen mit 

beschadigtem Dorn und abgebrochener rechteckiger Rie- 

menplatte (Taf. 5,2). Rahmen mit halbkreisfdrmigem Quer

schnitt und starker Abnutzung. Die Riemenplatte ist 3,8 cm 

hoch und noch 1,6 cm breit. Schnallen-Dm 3,9 x 3,2 cm; Gew. 

7 g. Inv. Nr. II 9975 (vermutlich falsche Inventarnummer).

54. Bronzene ausgebrochene Riemenplatte mit Ansatz von drei 

Nietldchern und der Schnallenachse (Taf. 5,1). Ein moderner 

Nagel ist heute als Achse eingefugt. Kappen-H 3,7; Br noch 

1,9 cm; Gew. 4 g. Inv. Nr. II 9975.

55. Zweigliedrige halbkreisfdrmige Eisenschnalle mit gestauch- 

ten Enden und abgebrochener rechteckiger Riemenplatte 

(Taf. 5,5). Der Dorn fehlt. Auf der Riemenplatte von noch 2,0 

cm Breite und 2,6 cm Hdhe sind zwei Nietldcher erhalten. 

Der Querschnitt des Rahmens ist rhombisch. Schnallen-Dm 

3,3 x 2,9 cm; Gew. noch 9 g. Inv. Nr. II 9990 (vermutlich fal

sche Inventarnummer).

56. Eingliedrige halbkreisfdrmige Schnalle mit gestauchtem 

Dorn (Taf. 5,9). Sie ist aus einem eisernen Draht zusammen- 

gebogen. Der Querschnitt ist rhombisch. Dm 4,5 x 3,1 cm; 

Gew. 12 g. Inv. Nr. II 10 705.

57. Zweigliedrige rechteckige Schnalle aus Eisen mit rechtecki

ger Riemenplatte (Taf. 5,10). Der Dornist gestaucht. Die Rie

menplatte von 1,7 cm Breite und 3,9 cm Hdhe war mit drei 

Nieten befestigt. Der Rahmen besaB einen dreieckigen Quer

schnitt (Bohnsack 1940, Taf. 456,7). Schnallen-Br 2,5; 

Schnallen-H 4,1 cm; Gew. 22 g. Inv. Nr. II 10 706.

58. Zweigliedrige halbkreisfdrmige Schnalle aus Eisen mitrecht

eckiger Riemenplatte (Taf. 5,8). Die rechteckige Riemen

platte weist zwei Nieten auf und ist 2,8 cm hoch und 2,8 cm 

breit. Rhombischer Rahmenquerschnitt. Dm 3,5 x 2,4 cm; 

Gew. 15 g. Inv. Nr. II 10 707.

59. Zweigliedrige halbkreisfdrmige Schnalle aus Eisen (Taf. 5,4). 

Rahmenansatz durch Kerbung und MeiBeleinschlage ver- 

ziert. Ein Dorn fehlt. Trapezoider Bugelquerschnitt. Dm 3,3 x 

2,6 cm; Gew. 6 g. Inv. Nr. II 10 708.

60. Eingliedrige halbkreisfdrmige Schnalle aus Eisen (Taf. 5,6). 

Der Dorn ist abgebrochen. Die Schnalle ist stark korrodiert. 

Rhombischer Bugelquerschnitt. Dm 3,6 x 4,5; Bugel-Dm 0,7 

cm; Gew. 11 g. Ohne Inventar-Nr.

61. Eiserner ovaler Schnallenrahmen (Taf. 6,13). Ein Dorn fehlt. 

Unterschiedlich stark abgenutzt. Dm 5,9 x 3,2; Br 0,5; St 0,4 

cm; Gew. 10 g. Ohne Inventar-Nr.
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III. Gurtelhaken

62. Zweigliedriger eiserner Scharniergurtelhaken mit Rillen- 

und Kerbenverzierung (Taf. 5,11). Dabei gelangten mehrere 

MeiBel zum Einsatz. Der Gegenstand ist an einem Ende des 

Scharniers abgebrochen (Buchholz 1904, Taf. 21, oben rechts; 

Kiekebusch 1912, Taf. 12,17; Kostrzewski 1919, Katalog, Bei- 

lage 26, 273). L noch 18,2; Br 2,9 cm; Gew. 50 g. Inv. Nr. II 14 

475.

63. Zweigliedriger eiserner Scharniergurtelhaken, der im Schar- 

nier durchgebrochen ist und offenbar modern durch einen 

Bronzedraht repariert wurde (Taf. 5,13; Buchholz 1904, Taf. 

21, oben rechts; Kostrzewski 1919, Katalog, Beilage 26, 273). 

L noch 14,0; Br 3,1 cm; Gew. 36 g. Inv. Nr. II 14 475.

64. Eingliedriger eiserner vierkantiger Gurtelhaken mit rauten- 

formigem Querschnitt etwa Kostrzewski Typ II a (Taf. 5,12; 

Buchholz 1904, Taf. 21, oben rechts; Kostrzewski 1919, 1. Teil, 

50 Abb. 37 und Katalog, Beilage 24, 270). L 14,3; Dm 0,5 x 

0,5 cm; Gew. 24 g. Inv. Nr. II 14 477.

zenen Klumpen" (nach Museumskatalog). Dm etwa 1,9 cm. 

Inv. Nr. II 10 715/16.

78.-79. Zwei grune „Schmelzperlen" unbekannter Form. Inv. Nr.

II 10 727-10 728 (nicht aufgefunden).

VII. Eimeranhanger

80. Fragment eines eisernen Eimeranhangers (Taf. 6,20). Henkel 

zum Teil abgebrochen. H 0,9; Dm 1,2 cm; Gew. 2 g. Inv. Nr. II 

9989.

81. Vollstandiger Eimerberlock aus Eisen (Taf. 6,19). H 0,9; Dm 

1,2 cm; Gew. 2 g. Inv. Nr. II 9989.

82. Beschadigter eiserner Eimerberlock. H 1,2; Dm 1,2 cm: Inv. 

Nr. II 9989 (?).

83. Fragment eines eisernen Eimerberlocks, bei dem Boden und 

Grifffehlen (Taf. 6,18). H 1,4; Dm 1,3 cm; Gew. 3 g. Inv. Nr. II 

9990.

VIII. Kamme

84. Fragment eines einteiligen Einlagenkammes aus Geweih 

(Taf. 6,4). Halbrunde Griffplatte, die oberhalb der Zinken mit 

ovalen Kreisaugen verziertist. L noch 3,9;H 3,1 cm. Inv. Nr. II 

10 717/18.

85. Fragment eines mehrteiligen Einlagenkammes mit eisernen 

Stiften (Taf. 6,4). Punktaugen und waagerechte Rillen als Ver- 

zierung. L noch 5,4; H noch 3,3 cm. Ohne Inventarnummer.

IV. Gurte1besch1age

65. Eiserner schmaler, winklig gebogener Gurtelbeschlag (Taf.

6,7). H 3,5; Br 0,4 cm. Inv. Nr. II 9989 (vermutlich falsche 

Inventarnummer).

66. Zwei Teile eines eisernen Gurtelbeschlages, die zusammen- 

gehoren (Taf. 6,1).H 2,9; Br 0,4; Niet-L 1,5 cm.Inv. Nr. II 9991 

(vermutlich falsche Inventarnummer).

67. Eiserner rechteckiger Gurtelbeschlag mit zwei Nieten (Taf. 

6,1). H 3,3; Br 1,3 cm. Inv. Nr. II 9995 (vermutlich falsche 

Inventarnummer).

68. Eiserne Gurtelzwinge mit einem groben Niet (Taf.6,2). L 3,3; 

Br 0,65 cm; Gew. 3 g. Inv. Nr. II 10 719 (vermutlich falsche 

Inventarnummer).

69. Eiserner W-formiger Gurtelbeschlag mit zwei Nieten (Taf. 

6,3). L 4,6; Br 2,3 cm; Gew. 6 g. Ohne Inventarnummer.

70. Eiserner halbmondformiger Gurtelbeschlag oder Anhanger 

(Taf. 6,8). Glatte Seiten, ohne Nieten und Osen. L 3,2; Br 0,8; 

St 0,2 cm; Gew. 2 g. Ohne Inventarnummer.

C. Gerate

IX.Messer

86. Eisernes Messer mit leicht gerundetem Rucken und nach 

unten einseitig abgesetzter Griffangel (Taf. 7,6). Schneide 

ausgebrochen (Friedel 1879, S. (373), Abb. 9). L 15,1; Br 3,4 

cm. Inv. Nr. II 9837.

87. Messer aus Eisen mit Griffangel unbekannter Form. L etwa 

19 cm. Inv. Nr. II 9838 (nicht aufgefunden).

88. Messer mitleichtgerundetem Rucken und einseitig abgesetz

ter Griffangel aus Eisen (Taf. 7,7). L 12,1; Br 2,6 cm. Inv. Nr. II 

9839.

89. Eisernes Messer mit zur Spitze gerundetem Rucken und 

beidseitig abgesetzter Griffangel (Taf. 7,4). Ein Rest des Kno- 

chengriffes war ursprunglich noch erhalten (Friedel 1879, S. 

(373), Abb. 8). L 9,0; Br 1,4 cm. Inv. Nr. II 9840.

90. Eisernes Messer mit zweifach tordiertem Griff und Ring (Taf. 

7,9). Spitze abgebrochen (Friedel 1879, S. (373), Abb. 7). L 

noch 14,8; Br 2,1 cm. Inv. Nr. II 9841.

91. Eisernes Messer mit fast geradem Rucken und beidseitig 

getrepptem Absatz der Griffangel (Taf. 7,10). L 18,3; Br 2,2 

cm. Inv. Nr. II 9983.

92. Eiserne Messerklinge unbekannter Form. L etwa 13 cm. Inv. 

Nr. II 9984 (nicht aufgefunden).

93. Fragment einer eisernen Messerklinge (Taf. 7,8). E noch 11,1; 

Br 2,3; Rucken-St 0,4 cm. Inv. Nr. II 9985.

94. Eisernes Messer mit beidseitig abgesetzter Klinge und brei- 

ter Griffangel (Taf. 7,11). L 23,8; Br 2,8 cm. Inv. Nr. II 10 701.

95.-96. Drei Messer unbekannter Form aus Eisen. Inv. Nr. II 10 

702-10 704 (nicht aufgefunden).

97. Fragment eines eisernen Messers mit geschwungener Klinge 

(Taf. 7,12). L noch 6,8; Br 2,5; Rucken-St 0,25 cm; Gew. 7 g. 

Inv. Nr. II 14 461.

98. Kleines eisernes Messer mit tordiertem Griff, aber wechseln- 

der Drehung und geschwungener Klinge (Taf. 7,5). Der 

gerade Griff lauft in einer heute zerbrochenen Ose aus. Die 

Grate auf dem Griff sind mit kleinen Kerben verziert. Der

V. Ringschmuck

71. Offener verbogener bronzener Armring mit Tierkopfenden 

(Taf. 6,12). An beiden Enden sind stark abgenutzte kleine 

Schlangenkopfe mit zwei Augen durch Rillen abgesetzt. Der 

rundstabige Ring ist 0,3 cm stark und 0,5 cm breit. Dm 8,1 x 

6,3 cm; Gew. 14 g. Ohne Inventarnummer.

VI. Per1en

72. Geschmolzene Fayence-Perlen und kleine Bronzereste. Inv. 

Nr. II 9976 (nicht aufgefunden).

73. Graue, leicht verschlackte melonenformige Fayence-Perle 

vom Typ 171 nach Tempelmann-Maczynska (Taf. 6,9). Dm 

1,6; Di 1,5 cm. Inv. Nr. II 9977.

74. Verschlackte melonenformige Fayence-Perle. Inv. Nr. Il 9978 

(nicht aufgefunden).

75. Grune bis grunblaue verschlackte melonenformige Fayence- 

Perle vom Typ 171 nach Tempelmann-Maczynska. Dm 1,8; Di 

1,5 cm. Inv. Nr. II 9979 (im Museumsbestand unnumeriert).

76. Grune Fayence-Perle vom Typ 171 nach Tempelmann-Mac

zynska (Taf. 6,10). Verschlackt. H 1,3; Dm 1,8; Loch-Dm 0,8 

cm; Gew. 4 g. Inv. Nr. II 10 628 (vermutlich falsche Inventar

nummer).

77. Melonenformige grune Fayence-Perle vom Typ 171 nach 

Tempelmann-Maczynska, die an Glas angesintert ist. Iden- 

tisch mit „Perle aus Schmelz und verschiedenen angeschmol-
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Griff lauft in einem Knopfende aus (vgl. Kostrzewski 1919, 

Katalog, Beilage 82,307, als Typ II a). L 6,8; Br 1,5; Gew. 6 g. 

Inv. Nr. II 14 461.

99. Fragment eines eisernen bogenformigen Messers mit nach 

unten gebogenem, tordiertem Griff und Osenende, darin 

eingehangter Ring. Griffkanten durch Einkerbungen ver- 

ziert (Typ II a nach Kostrzewski 1919, Katalog, Beilage 

82,307). Inv. Nr. II 14 463 (nicht aufgefunden).

100. Fragmente eines eisernen Messers unbekannter Form und 

GroBe. Inv. Nr. II 14 464 (nicht aufgefunden).

101. Fragmente eines eisernen Messers unbekannter Form und 

GroBe. Inv. Nr. II 14 465 (nicht aufgefunden).

102. Fragmente eines eisernen Messers unbekannter Form und 

GroBe. Inv. Nr. II 14 466 (nicht aufgefunden).

103. Fragment einer eisernen geraden Messerklinge. L noch 8,3; 

Br 1,5 cm; Rucken-St 0,2 cm; Gew. 7 g. Inv. Nr. II 14 467.

104. Fragment eines eisernen Messers (zu 114. gehdrend ?). L 

noch 6,2; Br 1,1 cm. Inv. Nr. II 14 467.

105. Fragment eines eisernen Messers („im rechten Winkel ver- 

bogen"). L etwa 12 cm. Inv. Nr. II 14 479 (nicht aufgefunden).

106. Messer mit eiserner gerader Klinge (Taf. 7,1). Griffangel 

beidseitig abgesetzt. L 13,3; Br 2,0; Rucken-St 0,4 cm; Gew. 

30 g. Ohne Inventarnummer.

107. Messer mit eiserner gerader Klinge, bei der die Griffangel 

beidseitig abgesetzt und stark beschadigt ist (Taf. 7,2). L 

noch 12,9; Br 2,4; Rucken-St0,5 cm.; Gew. 39 g. Ohnelnven- 

tarnummer.

108. Fragment einer eisernen Messerklinge (Taf. 7,3). L noch 6,7; 

Br 1,8; Rucken-St 0,25 cm; Gew. 9 g. Ohne Inventarnummer.

109. Messer mit eiserner leicht gebogener Klinge, die beidseitig 

von der Griffangel abgesetzt ist. L 19,9; Br 2,3 cm. Museum 

Fehrbellin „Rampitz N 18" (vermutlich aus dem Bestand 

des Markischen Museums Berlin).

0,4 cm; Ring-Dm 1,3 cm; Niet-L 1,2 cm. Inv. Nr. II 9974.

117. Zwei Teile einer eisernen Pinzette mit schwach verbreiter- 

ten Backen (Taf. 6,6). L 5,4; Br 0,6 cm. Inv. Nr. II 9981 (ver

mutlich falsche Inventarnummer).

XII. Spinnwirtel

118. Doppelkonischer Wirtel aus grauem Ton. Leicht ver- 

schlackt (bei J. Kostrzewski 1919, Katalog, Beilage 91,314 als 

„abgestumpft doppelkonisch" bezeichnet). Dm 3,2; Di 2,3 

cm. Inv. Nr. II 9980.

119. Rotgrauer zylindrischer Tonwirtel, verschlackt (Taf. 8,6) 

Dm 3,7; Di 2,2 cm; Gew. 41 g. Inv. Nr. II 10 681.

120. Rotgrauer asymmetrisch doppelkonischer Tonwirtel (Taf. 

8,10) Dm 3,8; Di 2,3 cm; Gew. 28 g. Inv. Nr. II 10 682.

121. Rotgrauer doppelkonischer Tonwirtel, verschlackt (Taf. 

8,11) Dm 3,1; Di 1,9 cm; Gew. 15 g. Inv. Nr. II 10 683.

122. Grauer doppelkonischer Tonwirtel, verschlackt. Dm 4,3; Di 

2,7 cm; Gew. 30 g. Inv. Nr. II 10 684.

123. Rotgrauer abgerundet doppelkonischer Tonwirtel, stark ver

schlackt. Dm 3,5; Di 2,0 cm; Gew. 20 g. Inv. Nr. II 10 685.

124. Graugelber bis rotgrauer scheibenformiger Wirtel aus Sand- 

oder Kalkstein (Taf. 8,7). Dm 3,2; Di 1,1 cm; Gew. 16 g. Inv. 

Nr. II 10 686.

125. Grauer zylindrischer Tonwirtel, verschlackt. Dm 3,6; Di 2,1 

cm; Gew. 18 g. Inv. Nr. II 10 687.

126. Abgerundet doppelkonischer Spinnwirtel aus grauem Ton 

(Taf. 8,9). Die Wandung ist gerippt und durch Kreisaugen- 

punzen reich verziert. Dm 4,3; Di 2,7 cm. Inv. Nr. II 10 719.

127. Grauer asymmetrisch doppelkonischer Tonwirtel. Leicht 

poros Dm 3,6; Di 2,6 cm; Gew. 21 g. Inv. Nr. II 10 721.

128. Braungrauer asymmetrisch doppelkonischer Tonwirtel (Taf. 

8,8). Unterteil beschadigt. Oberflache leicht gerissen. Dm 

3,7; Di 2,6 cm; Gew. 22 g. Inv. Nr. II 10 722.

129. Tonwirtel unbekannter Form und GroBe. Inv. Nr. II 10 723 

(nicht aufgefunden).

130. Braungrauer zylindrischer Tonwirtel, der stark verschlackt 

ist (Kostrzewski 1919, 1. Teil, 165). Dm 4,1; Di 2,7 cm; Gew. 

42 g. Inv. Nr. II 10 724.

131. Abgerundeter grauer Tonwirtel, stark verschlackt und mit 

angesintertem Glastropfen. Dm 3,6; Di 2,8 cm; Gew. 26 g. 

Inv. Nr. II 10 725.

132. Verschlackter grauer doppelkonischer Tonwirtel. Dm 4,9; 

Di 2,5 cm; Gew. 49,5 g. Inv. Nr. II 10 726.

133. „Steinscheibe mit angeschmolzener Bronze und Knochen- 

masse" (Sandsteinwirtel ?). Dm etwa 5,5 cm. Inv. Nr. II 10 

730 (nicht aufgefunden).

134. Flachdoppelkonischer Spinnwirtel aus grauem bis dunkel- 

grauem Ton. Dm 2,9; Di 1,4 cm. Inv. Nr. II 14 480.

135. Abgerundet doppelkonischer und unregelmaBig gearbeite- 

ter Spinnwirtel aus grauem Ton. Dm 2,5; Di 1,9 cm. Inv. Nr. II 

14 481.

136. Spinnwirtel unbekannter Form und GroBe. Inv. Nr. II 14 482 

(nicht gefunden).

X. Pfrieme und verwandte Gerate

110. Pfriemenartiges Gerat aus Eisen, das an einem Ende starker 

und viereckig war (Friedel 1879, S. (373)). L etwa 10; St 0,3- 

0,6 cm. Inv. Nr. II 9842 (nicht aufgefunden).

111. Eiserner Pfriem mit abgesetztem gekerbten Mittelteil (Taf. 

8,3). Beide Enden laufen spitz aus, wobei das eine Ende 

rund und das andere rechteckig im Querschnitt ist. L 14,9; St 

0,5 x 0,5 cm; Gew. 13 g. Inv. Nr. II 14 468.

112. Eiserner Pfriem mit gekerbten Kanten in Geratmitte (Taf. 

8,4). Das eine Ende ist im Querschnitt kantig, das andere 

rund. L 14,4; St 0,4-0,6 cm; Gew. 14 g. Inv. Nr. II 14 469.

113. Eiserner Pfriem, dessen eines Ende in eine leicht abgerun- 

dete und eine gerade Schneide auslauft (Taf. 8,2). Das im 

Querschnitt vierkantige bis abgerundet kantige Gerat 

besitzt in der Griffmitte eine eingemeiBelte Rillenverzie- 

rung. L 15,9; St 0,8 x 0,7 cm; Gew. 27 g. Inv. Nr. II 14 470.

114. Kleiner eiserner Pfriem mit gekerbten Kanten (Taf. 8,5). Im 

Querschnitt leicht quadratisch. L 11,7; St 0,4 x 0,4 cm; Gew. 

11 g. Inv. Nr. II 14 478.

115. Eisernes messerartiges Gerat mit eingeschwungenem Ruk- 

ken und beschadigter Klinge (Taf. 8,1). Die beidseitig gerun- 

det abgesetzte Griffangel lauft in einer flachen Endscheibe 

aus. Die Arbeitsklinge des Gerates hat einen vierkantigen 

Querschnitt. L 12,8; Br 1,5 cm. Inv. Nr. II 9986.

XIII. Schlussel

137. Eiserner hakenformiger Schlussel mit bandfdrmigem Griff- 

teil, der wenig verziert ist (Taf. 6,15). Ein zusammengeboge- 

ner kleiner Ring hangt im kreisformigen Ende. L 14,8; Griff- 

Br 0,9; Ring-Dm 2,1 cm. Inv. Nr. II 9987.

138. Eiserner hakenformiger Schlussel, in dessen umgebogenen 

Griffende ein kleiner Ring hangt (Taf. 6,17). Der Schaft ist 

reich mit Kerben und Rillen verziert. L 14,5; Br 0,4 x 0,3 cm. 

Inv. Nr. II 10 697.

XI. Pinzetten

116. Bronzene Pinzette mit schmalen Backen, die in einem Ring 

einhangt und durch eine eiserne Schlaufe am Gurtel befe- 

stigt war (Taf. 6,5; Bohnsack 1940, Taf. 457,8). L 4,9; Br
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139. Eiserner hakenformiger Schlussel, in dessen umgebogenen 

Griffende ein kleiner Ring hangt (Taf. 6,16). Der Schaft ist 

reich mit Kerben und Rillen verziert. L 14,2; Br 0,3 x 0,4 cm. 

Inv. Nr. II 10 698.

Nietloch an der Tulle vorhanden. L 27,1; Klingen-Br 3,9 cm. 

Museum fur Vor- und Fruhgeschichte Berlin. Inv. Nr. If 

5275.

E.Ubrige Materialien

154. Fragment eines Griffes von einem stark kupferhaltigen 

Eimer vom Hemmoorer Typ (Taf. 6,11). Am Griff sind Grup- 

pen paralleler Strichgruppen erkennbar. Dm ca. 19; Griff-St 

1,2 cm. Inv. Nr. II 9845.

155. Zwei Bronzeschmelzstucke (zum Hemmoorer-Eimer geho- 

rig?). Gew. 13 g. Inv. Nr. II 9845.

156. Naturliches Eisenkonglomerat. Dm3,3;Di 1,0 cm.Inv. Nr. II 

9979 (falsche Inventarnummer).

157. Kleiner scheibenformiger Feuersteinabschlag. Inv. Nr. II 

9981.

158. Bronzener halbkreisformiger Bugel, der unverziert ist. Dm 

6,2; Br 1,35; St 0,3 cm; Gew. 11 g. Ohne Inventarnummer.

159. Eisernes Miniaturgerat an einem Ring befestigt und stark 

korrodiert (Taf. 6,14): Kleine Schere mit rundem Bugel von 

2,6 cm L.; kleines Messer mit leicht geschwungener Klinge 

von 2,8 cm L.; kleiner Schlussel mit tordiertem Griff von 3,2 

cm L. (Kiekebusch 1912, Abb. 251). Gew. 14 g. Inv. Nr. II 

9990-9995.

160.-161. Sechs „eiserne Gerate" unbekannter Form (identisch 

mit „pfriemenartige, unvollstandig erhaltene oder nicht 

naher bestimmbare Gerate" bei Kostrzewski 1919, Katalog, 

Beilage 103,319, ohne Inventarnummer). Inv. Nr. II 10 709- 

10 714 (nicht aufgefunden).

162.-164. Drei „Eisengerathfragmente" unbekannter Form. Inv. 

Nr. II 10 731-10 733 (nicht aufgefunden).

XIV. Wetzstein

140. Wetzstein aus grauem Sandstein mit durchlochtem Griffteil 

(Taf. 3,8). Leicht abgerundete Rechteckform mit einge- 

schweiften Kanten. L 11,1; Br 2,9; St 1,3 cm; Gew. 52 g. Inv. 

Nr. II 10 680.

D. Waffen

141. Eisernes Kampf(?)messer mit einseitig angesetzter Griff- 

zunge, die in einem nach unten gerollten Ringende auslauft 

(Taf. 10,2). L 24,1; Br 3,3; Rucken-St 0,4 cm; Gew. 95 g. Inv. 

Nr. II 14 460.

142. Eiserner Stangenschildbuckel mit heute stark beschadigter 

Stange und ausgebrochenem Rand (Taf. 9,1). Ursprunglich 

waren drei Gruppen von je drei Nietnageln angebracht. Der 

Buckel ist an einer Stelle ubereinander geschmiedet und 

dort durch drei Nagel zusatzlich gehalten (Friedel 1879, S. 

(372), Abb. 3, hier falschlich unter II 9844 durchgefuhrt). 

Dm 15,5; Gesamt-H 14,5 (ursprunglich 17,5); Kragen-Br 

2,0; Kragen-H 2,5; Stangen-H 9,2 (ursprunglich 10); ver- 

mutbare Holz-St 0,8 cm. Inv. Nr. II 9833.

143. Massiver Knopfsporn aus Eisen, dessen einer Arm abgebro- 

chen ist (Taf. 9,2). Der Stachel ist leicht facettiert (Friedel 

1879, S. (373), Abb. 4; Buchholz 1904, Taf. 21, oben rechts; 

Kiekebusch 1912, Abb. 248). H noch 7,1; Sporn-L 5 cm; 

Gew. 53 g. Inv. Nr. II 9834.

144. Eiserne Lanzenspitze mit modern (?) abgeschlagener 

Spitze und beschadigter Tulle (Taf. 10,1). Das Blatt tragt 

einen scharfen Mittelgrat (Friedel 1879, S. (373), Abb. 5; 

Buchholz 1904, Taf. 21; Kostrzewski 1919, Katalog, Beilage 

49, 289). L noch 19,1; Br 4,3; St 1,3 cm. Inv. Nr. II 9835.

145. Eiserne Pfeilspitze mit Schlitztulle und flachem Blatt (Taf. 

10,4; Friedel 1879, S. (373), Abb. 6; Buchholz 1904, Taf. 21) 

L 13,3; Blatt-Br 1,7; Tullen-Dm 0,8 cm; Gew. 16 g. Inv. Nr. II 

9836.

146. Eiserne Lanzenspitze mit breitem Blatt, das einen dachfor- 

migen Querschnitt besitzt (Abb. 3). Ein Nietloch ist erkenn

bar (Kostrzewski 1919, Katalog, Beilage 49, 289). L 22,5; 

Blatt-Br 5,4; Tullen-Dm 2,2 cm. Inv. Nr. II 9982.

147. Eiserne Lanzenspitze mit schmalem, leicht geschweiften 

Blatt und betontem Mittelgrat (Taf. 10,5; Buchholz 1904, Taf. 

21) L 20,1; Blatt-Br 2,7 cm; Gew. 81 g. Ohne Inventarnum

mer.

148.-149. Zwei eiserne Pfeilspitzen unbekannter Form. Inv. Nr. 

II 10 699-10 700.

150. Mittelbreite, kurze, eiserne Lanzenspitze mit grobter Breite 

im Unterteil des Blattes (Typ Ilb? nach Kostrzewski 1919, 

Katalog, Beilage 50, 289). L etwa 19 cm. Inv. Nr. II 14 459 

(nicht aufgefunden).

151. Eiserner Schildbuckel (lag zwischen den Urnen). Form und 

Verbleib unbekannt. Vermutlich nicht aufbewahrt.

152. Klingenfragment eines verbogenen eisernen zweischneidi- 

gen Schwertes (Taf. 9,3). Schlecht erhalten. L etwa 34; Klin

gen-Br 3,9 cm. Museum fur Vor- und Fruhgeschichte Berlin. 

Inv. Nr. If 5274.

153. GroBe eiserne Lanzenspitze mit geschweiftem Blatt und 

schwachem Mittelgrat (Taf. 10,3). An der Spitze beschadigt.
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