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Ausgrabungen am Niederrhein.

Von

Rudolf StampfuB.

Hierzu Tafel 34—42.

Im Folgenden werden die Ergebnisse zweier Ausgrabungen vorgelegt, die 

im Jahre 1936 im Rahmen des Ausgrabungsprogramms der Rheinischen 

Provinzialverwaltung durchgefiihrt wurden. Die Grabung in Sterkrade stand 

unter der brtlichen Leitung des damaligen Praparators Friesen vom Nieder- 

rheinischen Heimatmuseum in Duisburg-Hamborn.

I. Das germanische Haus von Bruckhausen, Kr. Dinslaken.

Das dem Westhang der Testerberge im Kreise Dinslaken, die mit Normal- 

hohen von uber 60 m ganz betrachtlich aus dem Flachlande hervortreten, 

vorgelagerte Gelande zeigt uns neben Heide- und Odlandstrecken grbBere 

Gebiete mit nassen Wiesen, dazu auch bruchartige Strecken. Letztere weisen 

darauf hin, daB sich friiher am Hang der Testerberge groBere Bruchgebiete 

auf der Niederterrasse hinzogen. Durch tiefe Entwasserungsgraben ist in den 

letzten Jahrzehnten dieses Gebiet landwirtschaftlich erschlossen worden.

Die Fundstelle des Hauses tritt aus dem umliegenden, ehemals versumpften 

Wiesengelande als flacher, sandiger Riicken etwas hervor. Diese Gelandewelle 

ist zum groBen Teile noch mit Buschwerk bestanden, nur ihr westlichster 

Auslaufer findet als Wiese Verwendung (Abb. 1). Als im Jahre 1935 diese 

Wiese neu umgebrochen wurde, fanden sich hier vorgeschichtliche Tonscherben 

und Reste von zwei Glasarmbandern. Die Auffindung dieses Fundplatzes wird 

dem Landwirt Heinrich Langhoff in Bruckhausen verdankt.

Bei der 1936 durchgefiihrten Ausgrabung wurde zunachst ein 36 m 

langer und 1 m breiter Suchschnitt durch das an der Scherbenstreuung kennt- 

liche Fundgelande gezogen (Abb. 2). Die in diesem Schnitt angetroffenen 

Siedlungsspuren gaben Anhaltspunkte fur die weitere Aufdeckung der Flache. 

Bei der Grabung wurden etwa 200 qm freigelegt. In einer Tiefe von 25—30 cm, 

direkt nach dem Abheben der umgebrochenen Grasplaggen, kamen nach 

Schaben der Flache die Siedlungsspuren zum Vorschein. Der an der Fund

stelle vorhandene Braunerdeboden weist auf ursprunglichen Waldbestand hin, 

der sich dazu noch durch alte Wurzellocher und Fasern zu erkennen gab. In 

diesem dunkelbraunen Boden kamen als dunklere, oft schwarze Verfarbungen 

Gruben und Pfostenlocher zum Vorschein (Taf. 34, 1 u. 2).

Bevor wir uns dem HausgrundriB im einzelnen zuwenden, sollen eine im 

SO der Grabungsflache beobachtete Grube und vier einzelne Pfostenlocher
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Abb. 1. Fundstelle ( + ) des germanischen Hauses. MaBstab 1:30000. 

(Verkl. Aussehnitt aus dem MeBtischblatt 2428 Drevenack, 

hgg. vom Reichsamt fur Landesaufnahme.)
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Abb. 2. Plan der aufgedeckten Flache mit HausgrundriB, 

Grube A und Pfostenlbchern I—IV. MaBstab 1:!160.
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vorangestellt werden (Abb. 3). Die Grube (A) ist unregelmaBig oval gestaltet, 

117 x 75 cm Dm.; sie war, wie die beiden Profile zeigen, ziemlich unregelmaBig 

10—15 cm in den Boden eingetieft (Abb. 3, 1) und enthielt namentlich in ihren 

oberen Schichten groBere Lagen von Holzkohle; unten war sie nur etwas 

dunkler als der umgebende Boden verfarbt. Fundstiicke wurden nicht in der 

Grube beobachtet. — Bei den in 25 cm Tiefe freigelegten vier Pfostenlbchern1) 

(Abb. 3, 2—5) haben wir es bei I—III mit stumpfen, bzw. unten gerundeten 

Pfosten zu tun, wahrend IV wohl auf einen zugespitzten Pfosten hinweisen 

diirfte. Sie waren dunkelbraun (I, II u. IV) bzw. schwarzbraun (III) verfarbt 

und enthielten Reste oder Spuren von Holzkohle.

*) Form und Grbfie der Pfostenlocher sind aus Abb. 3, 2—5 zu ersehen.
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Zum HausgrundriB gehoren 45 Pfosten, deren Planum in 30 cm Tiefe auf- 

genommen wurde, wie auch die dazugehorigen Schnitte an ihrer Oberkante 

in 30 cm Tiefe liegen. Die Schnitte wurden so gelegt, daB in sich geschlossene 

Wandlinien heraustreten, um festzustellen, ob die Pfosten senkrecht oder 

schrag im Boden standen (Abb. 5 u. Taf. 34). So verlaufen in der Langsachsen- 

richtung des von WSW nach ONO orientierten Grundrisses die Schnitte der 

Pfosten 1—6, 28-—32, der Firstpfosten 25 mit Nebenpfosten 26 u. 27 u. 45, der 

Innenwand 38—42. Senkrecht auf diesen Schnitten stehen die Schnitte der 

Pfosten 33—37; 9—11 u. 21—24; 12—14, 15 u. 16—19 (Abb. 6). In der 

Langsrichtung des Hauses wurde auBerdem noch der Pfosten Nr. 20geschnitten, 

um die eigenartige Stellung desselben zu klaren.

Alle Pfostenlocher, mit Ausnahme des Pfostenloches Nr. 42 (s. u.), hoben sich 

dunkel, mitunter sogar tiefschwarz aus dem gewachsenen Boden ab. In den meisten 

Pfostenlochern wurden Holzkohlenreste gefunden; ebenso traten in ihnen haufig 

Scherben und zerschlagene Steine verschiedenster Art auf. Die Form der Pfosten

locher ist unregelmaBig rund (Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 

24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45) oder oval (Nr. 3, 6, 13, 14, 17, 19, 

22, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 40); Pfostenloch Nr. 11 ist nierenformig. Die Enden sind 

meist gerundet; bei Nr. 13, 15, 19, 25, 28, 32, 35, 38, 44 laufen sie spitz aus. Pfosten

loch Nr. 42 bildet eine unregelmaBige Grube; sie war im Gegensatz zu den iibrigen 

Pfostenlochern mit lehmiger Erde gefiillt, enthielt nur geringe Holzkohlespuren, 

einzelne Scherben, ein Spinnwirtelbruchstuck und einen zersprungenen Sandstein; 

es ist nicht sicher zu entscheiden, ob hier ein Pfosten gestanden hat. Die EinzehnaBe 

(in Zentimeter) ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Pfosten Flache Tiefe Pfosten Flache Tiefe

1 24 25 24 25 11

2 16 11 25 25x20 25

3 15X18 11 26 16 10

4 20 24 27 8X11 3

5 35 12 28 14 10

6 19X15 10 29 20 7

7 ca. 20 6 30 20 19

8 22 5 31 17 20

9 26 17 32 10X12 12

10 20 11 33 21x26 23

11 18 12 34 17 13

12 13 11 35 18 16

13 27x20 22 36 19x25 14

14 20x27 12 37 16 13

15 32 36 38 16x20 13

16 19 22 39 20 8

17 20x23 16 40 14X18 14

18 18 10 41 22 11

19 19x23 27 42 25x32 21

20 34 21 43 14 8

21 26 5 44 15 12

22 21x33 14 45 30 30

23 24 10



Bonner Jahrbiicher Heft 143/144. Tafel 34.

Abb. 1. Sudhalfte des Hausbodens von Osten.

Abb. 2. Nordhalfte des Hausbodens von Osten.
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Tafel 35. Bonner Jahrbiicher Heft 143/144.

Abb. 1. Pfostenldeher 9, 10 und 11. MaBstab 1:12.

Abb. 2. Pfostenldeher 21, 22, 23 und 24. MaBstab 1:12.

Abb. 3. Schnitt durch die Herdgrube. MaBstab 1 :12.
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Inner halb des Wohnraumes liegt eine als unregelmaBig rechteckig zu 

bezeichnende Herdgrube (Abb. 4u. Taf. 35, 3), die mit zahlreichen Holzkohlen- 

resten durchsetzt war und eine tiefschwarze Fullung enthielt; sie zeigt in ihrem 

Ostteil eine starke Ausbuchtung, die nur dunkelbraun verfarbt war (Abb. 4). 

Die Grube ist in ihrer Gesamtheit 85 cm lang und etwa 60 cm breit. In ihrem

Abb. 4. Herdgrube. MaBstab 1:20.

Abb. 3. Grube (?) A (1) und Pfostenlbcher I—IV (2—5). MaBstab 1:20.

Profil (Abb. 4 u. Taf. 35, 3) zeigt sie uns eine maBige Tiefe; sie konnte noch 

etwa 8 cm tief verfolgt werden. Die Grube war mit zahlreichen Scherben, 

besonders Bodenbruchstucken und im Feuer zersprungenen Steinen, durchsetzt.

Die bei der Wiederherstellung des Hauses erzielten Ergebnisse sind auf 

Grund der praktisch durchgefuhrten Modellrekonstruktion gewonnen. Der 

Wohnraum des Hauses mit seiner trapezformigen Gestalt laBt deutlich die 

einzelnen, durch senkrecht aufgehende Pfosten gebildeten Wande erkennen 

(Abb. 7). In der Nordwestecke miissen wir zwischen den Pfosten 32 und 33 

vielleicht einen Eckpfosten erganzen. Die starkeren Baumwurzelstorungen 

gerade an dieser Stelle machen das Verschwinden der Pfostenspur sehr wahr- 

scheinlich, und es ist nicht ersichtlich, weswegen gerade diese Ecke abgeschragt 

worden ist, was zudem noch die Festigkeit der auf den Pfosten ruhenden 

Kranzbalken vermindert hatte.

Bonner Jahrbucher 143/144. 15
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Zunachst mussen die einzelnen Wande, die in ihren Schnitten in Abb. 6 

zusammengestellt worden sind, besprochen werden. Die Nordwand mit den 

Pfosten 32, 29, 28, 24 und 19 zeigt uns senkrecht stehende Pfosten, wobei 

besonders der Pfosten 19 als stark eingetiefter Pfosten erscheint (Abb. 6, 1). 

Besonders aufschluBreich ist der Schnitt durch die Firsttrager Nr. 36, 45, 27,

Abb. 5. GrundriB des Vorhallenhauses. MaBstab 1:80.

25 und 15 (Abb. 6, 2). Hier handelt es sich mit Ausnahme von Pfosten 27 um 

sehr starke Pfosten gemaB der Bedeutung derselben als Dachtrager. Die Sud- 

wand mit den Pfosten 1, 3, 4, 5, 6, 9 und 12 (Abb. 6, 3) zeigt uns ebenfalls 

senkrecht stehende Pfosten.

Die Ruckwand des Hauses mit den Pfosten 1, 37, 36, 35, 34 und 32 (Abb. 6, 4) 

zeigt uns in den Pfosten 37 und 34 zwei nach auBen schrag eingesetzte Pfosten, 

die hier als Verstrebungspfosten der Wand eine Rolle gespielt haben. In den 

Pfosten 9, 10, 11, 25, 26, 21, 22, 23 und 24 der Vorderwand (Abb. 6, 5) finden 

wir gleichfalls nur senkrecht aufgehende Pfosten. In gleicher Weise zeigt uns 

die Vorhallenwand mit den Pfosten 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 senkrecht 

stehende Pfosten (Abb. 6, 6). Alle diese genannten Pfosten haben die Kranz- 

balken in einer durchschnittlichen Starke von 20 cm getragen. Diese sind in
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einem sinnreichen Gefiige zusammengestellt, wodurch die innere Festigkeit 

des Bauwerkes gewahrleistet war (Abb. 7). Wir miissen mit drei Binderfeldern 

rechnen, deren Balken auf den Pfosten 1—32, 9—24 und 12—19 ruhten. In 

den Eckpfosten waren diese Binder vermutlich fest eingezapft, die Ruckwand 

erhielt durch die beiden Strebepfosten 34 und 37 noch besondere Festigkeit,

£

12 13 14 15 16 17 13 19

6

Abb. 6. Schnitte der Hauswande und Firstpfosten. MaBstab 1:80.

*

wahrend die Vorderwand und das Vorhallenfeld durch die drei- und vierfache 

Stellung der Pfosten stark gefestigt wurden (Taf. 35, 1 u. 2). Aufgelegt auf diese 

Binderfelder wurden die durchgehenden Langsbalken der Nord- und Siidwand 

des Hauses, die auch vermutlich in den Enden der Binderbalken verzapft waren. 

Es stiitzen diese Langsbalken einmal die beiden Wande des Hauses, zum 

anderen ruhen auf ihnen die Sparren des Daches, das mit Stroh gedeckt wurde.

Eine fur die Stiitzung der Firsttrager in den Binderbalken bedeutsame 

Stellung zeigen uns die Pfosten 15, 25 und 36. Diese stehen alle auberhalb 

der drei Binderbalken, vor bzw. hinter diesen, da sie sonst nicht hatten bis 

zum First des Hauses durchgehen konnen. Sie sind sicherlich mit den Bindern 

in irgendeiner Weise verzapft worden und tragen damit wesentlich zur Ver- 

starkung des gesamten Hausgeriistes bei. In die Wandfelder wurden die

15*
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lehmbeworfenen Flechtwerkwande eingefiigt. Die geringen Lehmspuren weisen 

mit Sicherheit auf die lehmbeworfenen Wande hin, bei denen es zweifelhaft 

ist, ob wir es hier mit vom Dach bis zum Boden durchgehenden Flechtwanden 

zu tun haben, oder ob es sich schon um Fachwerkwande gehandelt hat.

Wenn wir eine Wiedererstellung des Hauses durchfiihren (Abb. 8), so 

miissen wir auf Grund der schon von Stieren angefiihrten Beobachtung an 

alten Hausern mit Wanden von 2 bis 2,50 m Hohe rechnen. Uber diesen

Abb. 7. RekonstruktionsgrundriB des Hauses von Bruckhausen.

MaBstab 1:80.

Wanden er hob sich das auf der von vier starken Pfosten getragenen Firstpfette 

ruhende, etwa 3,50—4 m aufragende spitze Firstdach. Ob die Giebel glatt 

durchgingen oder abgewalmt waren, laBt sich nicht sicher entscheiden. Ich 

mochte nach den heute noch in unserer Landschaft gebrauchlichen Giebel- 

dachern hier eher an einen holzverschalten Giebel denken. Bei den Wanden 

ist noch bemerkenswert die Stellung der Pfosten in der Ost wand und der Vor- 

hallenwand. Hier stehen im Norden je vier und im Suden je drei Pfosten 

nebeneinander, wodurch schon an sich ein ziemlich breiter, wandartiger Ab- 

schluB gegeben war und dazu eine besonders starke Stiitzung der aufliegenden 

Wandbinder erreicht wurde. Au B er dem ist hier die Vermutung nicht von der 

Hand zu weisen, daB vielleicht der eine oder andere Balken spater fur einen 

verfaulten Trager als Ersatz eingezogen wurde. Besonders auffallig ist die
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Stellung des Pfosten 20, der wegen seiner eigenartigen Lage in der Langs- 

richtung des Hauses geschnitten wurde und dabei zeigte, daB er schrag zur 

Hauswand stand. Hieraus wird ersichtlich, daB wir es mit einer wahrscheinlich 

spater eingesetzten Stiitzstrebe zu tun haben. In der Siidhalfte des Hauses 

liegt siidwestlich des Firsttragers 45 die Herdgrube. Von dieser aus zieht eine 

dunkle Verfarbung bis uber den Firstpfosten 25 zur Vorhalle bin, die neben 

diesem Pfostenloch bis auf 30 cm Tiefe unter das aufgedeckte Niveau hinunter

Abb. 8. Wiederherstellungsversuch des Hauses von Bruckhausen.

festgestellt werden konnte. Es ist eindeutig, daB wir es bier mit dem Eingang 

in das Haus zu tun baben und daB wegen dieser Verfarbung aucb der siidlich 

des Firstbalkens stebende Tiirpfosten nicht mebr ermittelt werden konnte. 

Der in der Firstbalkenreihe liegende scbwache Pfosten 27 ist vermutlicb 

Anscblagbalken fur die Tur gewesen.

Dunklere Verfarbungsspuren lieBen gegeniiber dem belleren umgebenden 

Boden den HausgrundriB klar hervortreten, und besonders auffallig war das 

Hiniibergreifen dieser Verfarbungsspuren uber die Schmalseiten der Vorhalle, 

womit eindeutig erwiesen ist, daB wir es bier mit einer beiderseitig offenen 

Vorhalle zu tun haben. Wegen dieses eindeutigen Befundes kann ich mich 

auch nicht der Vermutung Oelmanns1) anscblieBen, daB bei diesem Haustypus 

der Eingang in der Breitseite der Hauser gelegen babe und in ihnen Vorlaufer 

des ‘frankischen’ Bauernhauses zu sehen seien. Die von Oelmann angefiihrten 

Hausgrundrisse von Hochlarmark2) und Rhade3) zeigen nach dem Ausgrabungs- 

bericht Stierens besonders bei dem letzteren einwandfrei die Lage der Tiire in

x) F. Oelmann, Die Heimat 14, 1935, 169ff.

2) A. Stieren, Westfalen 19, 1934, lllf. 3) A. Stieren a. a. O. 107ff.
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der Schmalseite des Hauses. Ebenso klare Entscheidungen in dieser Frage 

geben die vergleichbaren Grundrisse von Oerlinghausen im Lippeschen. Ich 

werde im einzelnen noch auf diese Grundrisse zuruckkommen mussen.

Zur Inneneinrichtung des Hauses gehoren die Pfosten 2, 7, 8, 30, 31, 38, 

39, 40, 41, 42, 43 und 44. Hiervon haben die Pfosten 38—42 eine Zwischen- 

wand gebildet, die im Norden des Hauses vielleicht eine besondere Schlaf- 

kammer abtrennte, in der sich auf den Pfosten 30 und 31 an der Nordwand 

eine Schlafbank befunden haben kann (Abb. 4). Der Verlauf der Zwischen- 

wand neben den Firsttragern laBt darauf schlieBen, daB der Bau eine Decke 

getragen hat, durch die vermutlich der hohe Dachraum als besonderer Boden- 

raum abgegliedert war. Dieser fur einen bauerlichen Betrieb besonders wichtige 

Bodenraum war dann sicherlich von der offenen Vorhalle aus zuganglich 

und auBerordentlich wichtig fur die Trockenlagerung von Fruchten und 

Holz. Au ch in warmetechnischer Beziehung spielten diese Decken eine Rolle, 

worauf schon Stieren hingewiesen hat. — Die Pfosten 7 und 8 kbnnen eine 

feste Bank getragen haben, die Zweckbestimmung bei den drei ubrigen Pfosten 

laBt keine weiteren Vermutungen zu.

Fur die zeitliche Bestimmung unseres Hauses steht uns ein ausreichender 

Fundstoff zur Verfiigung. Auf der abgedeckten Flache, in den Pfostenlbchern 

und in der Herdgrube wurden neben zahlreichen Scherben zwei erhaltene und 

zwei Bruchstiicke von Spinnwirteln und vor allem die Reste von fiinf ver- 

schiedenen Glasarmbandern geborgen.

Unter den in Abb. 9 wiedergegebenen Scherben stammen Nr. 3, 6, 12, 13, 

14 und 19 aus der Herdgrube, die ubrigen von der Siedlungsflache. Mit Ausnahme 

von Nr. 8 und 9 sind nur Randstiieke ausgewahlt worden, da es nicht moglich ist, 

die groBe Zahl der gewohnlichen Scherben abzubilden.

1) Randscherbe einer rotlich braunen Schale, innen geglattet, auBen gerauht; der Ton ist 

verhaltnismaBig gut geschlemmt; der etwas verdickte, kantige Rand ist innen umgelegtfAbb. 9,1).

2) Graubraune Scherbe mit gerundetem, innen umgelegtem Rande; innen glatt, auBen 

schwach gerauht mit einer noch nicht untersuchten Auflage (Abb. 9, 2).

3) Schwach gerauhte, graubraune Scherbe mit gerundetem Rande; der Ton ist geschlemmt. 

Unter dem Rande findet sich eine Durchbohrung (Abb. 9, 3).

4) Innen geglattete, auBen gerauhte Scherbe eines weitmiindigen GefaBes von graubrauner 

Farbe. Der Rand ist innen kantig abgesetzt. Auf der AuBenwandung finden sich grobe Finger - 

tupfenverzierungen (Abb. 9, 4).

5) WeiBlichbraune, schwach geglattete Scherbe mit kantig abgesetzter, innen umgelegter 

Randleiste. Im Museum Hamborn befindet sich vom Banningsberg bei Haldern ) ein GefaB mit 

vergleichbarer Randbildung. Auch hier konnte es sich um ein weitmiindiges, schalenartiges GefaB 

gehandelt haben (Abb. 9, 5).

1

6) Schwach geglattete, rotlichbraune, schwach profilierte Scherbe mit kantigem Rande. 

Gleichartige Scherben fanden sich in Grab 6 vom Sommersberg bei Haldern ) (Abb. 9, 6).2

7) Scherbe einer braunen, weitmiindigen Schale mit kantig abgesetztem Rande. Die Scherbe 

ist innen geglattet, auBen aufgerauht. In Grab 34 vom Sommersberg ) liegen vergleichbare 

Scherben vor (Abb. 9, 7).

3

8) Dunkelbraune, innen gut, auBen schwach geglattete Scherbe mit senkrechten Kanun- 

striehgruppen als Verzierungsmuster (Abb. 9, 8).

x) R. StampfuB, Grabfunde im Diinengebiet des Kr. Rees (1931) 10 Taf. X, 17.

2) R. StampfuB a. a. O. 26. 3) R. StampfuB a. a. O. 31.
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Abb. 9. GefaBscherben. MaBstabl:2.

9) Gelbbraune, innen gut, auBen schwach geglattete Scherbe mit Fingertupfenverzierung auf 

der AuBenflache. Derartige Fingertupfenornamente sind haufig auf Scherben latdnezeitlicher 

Brandgrubengraber beobachtet worden (Abb. 9, 9).

10) AuBen und innen gut geglattete, dunkelbraune Scherbe einer Schale mit kantig abgesetz- 

tem Rand (Abb. 9, 10).

11) AuBen und innen gut geglattete, dunkelbraune Scherbe mit kantig abgesetztem, nach 

auBen umgelegtem Rand (Abb. 9, 11).

12) Schwach geglattete, dunkelbraune Scherbe mit kantigem verdicktem Rande (Abb. 9, 12).
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13) Scherbe einer schwarzbraunen Schale mit nach innen abgeschragtem, kantigem Rande. 

Auf dem Rande finden sich Fingertupfeneindriicke (Abb. 9, 13).

14) Dunkelbraune Randscherbe ernes weitmundigen GefaBes mit eingezogenem Rande. Die 

Scherbe ist innen gut geglattet, auBen bis zur Schulter schwach gerauht, von dort bis zum Rande 

geglattet. Der Rand ist gerundet. Auf dem Spelmannsberg bei Haldem ) ist in einem Brandgruben- 

grab ein GefaB mit gleichem Randprofil gefunden worden (Abb. 9, 14).

1

Abb. 10. GefaBbodenstucke. MaBstabl:2.

15) Dunkelbraune, schwach geglattete Scherbe mit kantig abgesetztem, verdicktem Rande 

(Abb. 9, 15).

16) Dunkelbraune, geglattete Scherbe einer Schale mit gerundetem, innen verdicktem Rande 

(Abb. 9, 16).

17) Gut geglattete, dunkelbraune Scherbe einer Schale mit nach innen abgeschragtem Rande 

(Abb. 9, 17).

18) Dunkelbraune, gut geglattete Scherbe einer Schale mit gerundetem, schwach verdicktem 

Rande (Abb. 9, 18).

19) Schwach geglattete, dunkelbraune Scherbe einer Schale mit gerundetem, schwach ein

gezogenem Rande (Abb. 9, 19).

20) Gelbbraune, gut geglattete Scherbe einer Schale mit gerundetem, etwas verdicktem 

Rande (Abb. 9, 20).

1) R. StampfuB a. a. O. 16 Taf. IX, 16.
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AuBer diesen Randscherben wurde noch eine groBe Zahl von GefaBboden- 

stiicken gefunden, von denen ich die wicbtigsten Stiicke in Abb. 10,1—6 wiedergebe. 

Von diesen stammen Nr. 2, 3 und 6 aus der Herdgrube.

1) Dunkelbraunes GefaBbodenbruchstiick, auBen schwach geglattet, innen stark verwittert. 

Die GefaBwandung steigt in sanftem Schwnnge auf (Abb. 10, 1).

2) Dickwandiger GefaBboden, dunkelbraun, fleckig, dutch Fingereindriicke kantig abgesetzt, 

die GefaBwandung steigt schrag auf (Abb. 10, 2).

3) Dickwandiger GefaBboden eines weitausladenden, schalenartigen GefaBes von dunkel- 

brauner Farbe, auBen schwach geglattet (Abb. 10, 3).

4) Rotlichbraunes GefaBbodenstiick, auBen schwach geglattet. Der Boden ist kantig abgesetzt, 

die Wandung steigt steil auf (Abb. 10, 4).

5) Dickwandiges, braunes GefaBbodenstiick, nur schwach geglattet mit abgesetztem Boden 

und steil aufsteigender Wandung (Abb. 10, 5).

6) Dunkelbraunes Bodenbruchstiick mit schwacher Glattung der AuBenflache, abgesetztem 

Boden und steil aufsteigender Wandung (Abb. 10, 6).

3
9

Abb. 11. Spinnwirtel und Glasarmbandreste. Mafistab 1:2.

AnschlieBend seien die Spinnwirtel besprochen, die uns allerdings, da bisher 

noch keine Fundstiicke aus bestimmbaren Funden am Niederrhein bekannt geworden 

sind, keine Hin weise fur die zeitliche Eingliederung bieten. Von den in Abb. 11, 1—4 

wiedergegebenen vier Spinnwirteln stammt Nr. 4 aus Pfostenloch 42, Nr. 1 wurde 

dicht neben der Herdgrube gefunden und die beiden iibrigen auf der Siedlungsflache.

Der schwarzbraune, gerundete Spinnwirtel (Abb. 11,1) zeigt ein gewolbtes Unterteil, schwach 

konisches Oberteil und hat eine konische Bohrung. — Das dunkelbraune Bruchstiick des konischen 

Spinnwirtels (Abb. 11, 2) laBt etwas eingewblbten Boden erkennen. Die Durchbohrung ist 

konisch. — Der kleine, unregelmaBig konische Spinnwirtel von dunkelbrauner Farbe (Abb. 11, 3) 

hat glatte Unterseite und konische Durchbohrung. — Das hellbraune Bruchstiick eines flachen 

Spinnwirtels ist stark verwittert. Die Zeichnung (Abb. 11, 4) zeigt uns die mbgliche Rekon- 

struktion.

Von besonderer Bedeutung fur die zeitliche Bestimmung unseres Hauses sind 

die funf Bruchstiicke von Glasarmbandern (Abb. 11, 5—9), weil wir aus ge- 

schlossenen niederrheinischen Grabfunden in groBer Zahl Vergleichsstucke besitzen. 

Schon 19311) konnte ich die Reste von vier derartigen Glasarmbandern aus Grab

funden des Kreises Rees bekanntgeben und ihre zeitliche Eingliederung in die letzten 

Jahrhunderte vor d. Ztr. vornehmen. Inzwischen sind zwei weitere Graber mit 

Glasarmbandresten auf dem Sommersberge aufgedeckt worden, auf die wir noch 

eingehen miissen.

1) Bruchstiick eines weinroten Armreifs mit flacher Unterseite, Oberseite mehrfach profiliert. 

Auf der Oberseite wahrscheinlich noch Spuren ( ?) einer gelben Fadenauflage (Abb. 11, 5).

) R. StampfuB a. a. O. 22f, 29, 31 u. 68; Taf. VIII, 18 u. IX, 11.
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2) Bruchstiick eines kobaltblauen Armbandes mit flacher Unterseite und symmetrisch profi- 

lierter Oberseite (Abb. 11, 6).

3) Bruchstiick eines weinroten Armreifs mit flacher Unterseite und gerundeter Oberseite. 

Das Bruchstiick zeigt eine konische Verdickung des Armbandes (Abb. 11, 7).

4) Bruchstiick eines weinroten Armbandes mit flacher Unterseite und symmetrisch profi- 

lierter Oberseite (Abb. 11, 8).

5) Kobaltblaues Armbandbruchstiick mit flacher Unterseite und glatter, gerundeter Ober

seite. An den Enden unseres Bruchstiickes finden sich auf der Oberseite gelbe Fadenauflagen von 

Zickzackbandem (Abb. 11, 9).

Die weitaus groBere Anzahl der Armbander zeigt uns die bekannte, reich profi- 

lierte Form, die in den verschiedenartigsten Abarten mit drei bis fiinf Rippen auftritt. 

Neben kobaltblauen Stiicken (Abb. 11, 6 u. 9), die in Bruckhausen, Sommersberg 

Grab 21, Grab 33, Grab 35 und 41 bekannt geworden sind, tritt in minderer Zahl die 

weinrote Far be auf (Abb. 11, 5, 7 u. 8). Grab 53 vom Sommersberg und Grab 34 

vom Spelmannsberg haben uns weinrote Glasreste erhalten, an denen leider die Form 

nicht mehr zu ermitteln ist. Seltener sind glatte Armreifen (Abb. 11, 7 u. 9) beobachtet 

worden. Hier ist vor allem Grab 53 von Sommersberg zu nennen, wo Bruchstiicke 

eines kobaltblauen Armbandes uns die gleiche gelbe Fadenauflage zeigen wie bei 

unserem Bruckhausener Stuck. Die Vergesellschaftung dieser Armbander mit 

GefaBen der Spatlatenezeit und eisernen Spatlatenefibeln gibt uns die Moglichkeit 

einer eindeutigen zeitlichen Zuweisung der niederrheinischen Stiicke, und damit ist 

unser HausgrundriB indie Spatlatenezeit, die letzten Jahrhunderte vor d. Ztr. zu setzen.

Suchen wir Vergleichsmbglichkeiten oder Vorlaufer fur das Bruckhausener 

Haus, so bieten die bis heute bekanntgewordenen Ausgrabungsergebnisse 

schon seit der jiingeren Steinzeit geniigend Ankniipfungspunkte. Ohne daB 

wir hier auf Einzelheiten eingehen wollen, zeigen uns die nordisch bestimmten 

Lebenskreise der jiingeren Steinzeit in ausreichender Anzahl einraumige und 

zweiraumige Vorhallenhauser, so daB wir diesen Haustypus fiir den ganzen 

mitteleuropaischen Raum als nordische Bauform erkennen kbnnen. Um einige 

Beispiele zu nennen, sei nur auf die Hauser von Succase, Kr. Elbing, Altfrie- 

sack, Kr. Ruppin, Dohnsen, Kr. Celle und Taubried im Federseemoor verwiesen.

In der Bronze- und friihen Eisenzeit finden wir dann in Hausern von 

Buch bei Berlin und der Romerschanze bei Potsdam entsprechende Beispiele, 

die erweisen, daB die einmal geschaffene Hausform weiterlebt, womit wir 

gleichzeitig auch zeitliche Ankniipfungspunkte fiir das Haus von Bruck

hausen erhalten.

Wir brauchen uns den Vorlaufern unseres Hauses nicht weiter zuzuwenden, 

da sie in der Literatur schon eine eingehende Behandlung gefunden haben; 

wir miissen uns jedoch mit einigen im westgermanischen Gebiet beobachteten 

Hausern vom Barkhauser Berg in Oerlinghausen im Lippeschen und dem 

Hause von Rhade, Kr. Recklinghausen, noch beschaftigen, weil wir in beiden 

treffliche Gegenstiicke zu unserem HausgrundriB besitzen. Zeitlich sind die 

Oerlinghauser Hausgrundrisse unserem Haus von Bruckhausen etwa gleich- 

zustellen, wahrend das Haus von Rhade dem 3. Jahrhundert zuzuweisen ist 

und fiir die Weiterentwicklung unserer Hausform in das Mittelalter hinein 

Zeugnis ablegt. Das von Diekmann 19311) freigelegte Haus II am Barkhauser

x) Diekmann, DieVorgeschichtederBergstadtOerlinghausen  imTeutoburgerWalde (1935) 20ff.
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Berge (Abb. 12) zeigt uns einen rechteckigen GrundriB von 8x5,20 m GroBe, 

wobei die Vorhalle eine Tiefe von 2 m aufweist. Seiner Lage nach ist es in der 

Langsachse starker nach Norden ausgerichtet als das Haus von Bruckhausen, 

wofiir wohl die brtlichen Verhaltnisse ausschlaggebend gewesen sein mbgen. 

Die GroBenverhaltnisse zeigen eine auffallende Ubereinstimmung besonders in 

der Tiefe der Vorhalle, wenn auch Lange und Breite etwas verschieden sind und 

hier das Haus schmaler und langer gestaltet erscheint. Klar treten die Langs- 

wande mit den Pfosten 1, 2, 3, 24 und 4 und der Pfostenreihe 12, 14, 15,

Abb. 12. GrundriB des Hauses II von Oerlinghausen (nach Diekmann).

MaBstab 1:100.

16 und 17 hervor. Berner kenswert erscheint mir, daB wir hier um den Nord- 

westpfosten 12 noch drei weitere Pfosten angeordnet finden, eine merkwiirdige 

Ubereinstimmung mit der Pfostenstellung des Grundrisses von Bruckhausen. 

In der Langsachse des Hauses finden wir hier vier Firsttrager: Nr. 6, 7, 8 

und 9, die den Firstpfosten unseres Hausgrundrisses entsprechen. In der Ost- 

half te des Hauses wurde ein 10 cm starker Lehmestrich beobachtet. Zahlreiche 

gut gebrannte Lehmbewurfstucke weisen auf Flechtwerkwande hin, so daB 

bezuglich der Rekonstruktion keine Schwierigkeit besteht.

Leider geht aus dem Fundbericht nicht eindeutig hervor, ob es sich um 

eine offene Vorhalle bei diesem Hause handelt, oder ob das Haus nur durch 

eine Zwischenwand in einen groBen und kleinen Raum geteilt wurde. Wenn 

diese Frage vielleicht heute nicht mehr zu entscheiden ist, mochte ich hier aber 

auf Grund der Stellung des Firstpfostens 8 mitten im Raume eine vornhin 

offene Vorhalle vermuten, da in einem kleinen geschlossenen Raum dieser sehr
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hinderlich sein wiirde. Er ist hier wohl auBerdem als Stiitzpfosten fiir das 

abgewalmte Dach aufzufassen. Die Stellung der Pfosten 2 und 20 spricht dafiir, 

daB die Langswande bis zu den Eckpfosten vorgezogen waren, weil bei einer 

seitlich offenen Vorhalle durch die Stellung beider Pfosten kein glatter Ab- 

schluB der Wandecke zu erzielen war. In den Pfosten der Nordwestecke haben 

wir wohl mehrfache Erneuerungspfosten des Hauses zu sehen, die spater ein- 

gesetzt und damit in ihrer Stellung etwas unregelmaBig erscheinen. Die Lage 

des Eingangs nimmt Diekmann zwischen den Pfosten 20 und 23 an, was gut 

der Lage des Eingangs im Bruckhauser GrundriB entsprechen wiirde. Ob sich 

noch eine zweite Tiir zwischen den Pfosten 4 und 24 befunden hat, ist zum 

mindesten sehr fraglich.

Im Oerlinghauser GrundriB ist eine Herdstelle nicht angetroffen worden, 

so daB nicht erwiesen ist, ob es sich um ein Wohnhaus handelt. Die vor ihm 

gefundene Schmelzgrube deutet wohl eher darauf hin, daB wir es hier mit einem 

Werkstattenbau zu tun haben. Der Fundstoff gestattet die zeitliche Ein- 

gliederung um die Zeitrechnung. Wenn hier auch eine Uberlagerung durch 

karolingische Siedlungsreste festgestellt ist, so scheint doch alles dafiir zu 

sprechen, daB die in Frage kommenden Bauten durch latenezeitliche Scherben 

datiert sind.

Als weiteres Vorhallenhaus ware hier dann noch Haus III vom Barkhauser 

Berge heranzuziehen, das allerdings insofern groBere Unterschiede aufweist, 

als es sich um einen Schwellen- und Pfostenbau handelt, der auch wegen der 

abgerundeten Riickwand und des trapezformigen Grundrisses groBere Ver- 

schiedenheiten aufweist.

Einen weiteren gleichartigen GrundriB hat Stieren1) in Rhade, Kr. Reck

linghausen aufgedeckt, der durch das gehobene Fundmaterial eindeutig in 

das 3. Jahrhundert zu setzen ist. Das auf einer leicht von O nach W abfallenden 

Gelandekuppe liegende Haus ist in seiner Langsachse in der gleichen Richtung 

orientiert wie der GrundriB von Bruckhausen, was bei der geographischen 

Nachbarschaft auf die Beriicksichtigung der gleichen klimatischen Einfliisse 

hinweist (Abb. 13). Der Erhaltungszustand war wegen der starken Verwehungen 

an dieser Stelle nicht sehr giinstig, da die Pfosten nur noch bis zu 10 cm Tiefe 

hinunter beobachtet werden konnten. Der GrundriB ist 8,5 m lang und 5,25 m 

breit; er ist nicht genau rechteckig, sondern wird nach der Vorhalle zu etwas 

schmaler. Die nur 1,5 m tiefe Vorhalle weist schon ihrer geringen Tiefe wegen 

darauf hin, daB es sich um einen offenen Vorraum gehandelt hat und keinen 

Nutzraum eines zweiraumigen Hauses. Die Wande werden von Stieren bei der 

Rekonstruktion als Anten vorgezogen, wozu allerdings nach dem Grabungs- 

befund kein zwingender Grund besteht. Ebensogut kann auch hier wie in Bruck

hausen die Vorhalle allseitig offen gewesen sein. Wegen des Fehlens von Trag- 

pfosten fiir die Firstpfette kommt Stieren zur Rekonstruktion eines Satteldaches, 

das auf Binderbalken geruht hat. Durch gegeniiberliegende Pfostenpaare lassen 

sich deutlich Binderfelder herausstellen, die hier noch eine gleichbleibendeBreite 

von 8,5 germanischem FuB aufweisen. In den dazwischenliegenden Pfosten sieht

*) A. Stieren a. a. O. 107ff.
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Stieren schrag eingesetzte Pfosten fiir die Wandverstrebung, obwohl hieriiber 

die geringe Tiefe der Pfostenlbcher keinen AufschluB gab. Stieren glaubt in 

dem Hause drei sichere Binderfelder zu erkennen, wahrend die Ostwand und 

die Pfosten der Vorhalle sehr zum ‘Leidwesen des Zimmermannes’ keine Binder 

getragen haben. Die von uns durchgefiihrte Modellrekonstruktion des Hauses 

von Rhade hat aber einwandfrei ergeben, daB eine Festigkeit fiir den Bau nur 

zu gewinnen ist, wenn auch iiber der Ostwand und den Pfosten der Vorhalle 

ein durchlaufender Binderbalken verlauft. Der in der Nordostecke des Hauses

Abb. 13. GrundriB des Hauses von Rhade (nach Stieren). 

MaBstab 1:100.

nachgewiesene Eingang ist infolge der herrschenden Westwinde und der ent- 

gegengesetzt liegenden Wetterseite gut geschiitzt.

Stieren kommt zu der Vermutung, daB sich im Rhader Haus eine Decke 

befunden hat und aus den verschiedenartigsten Griinden ein Bodenraum zu 

vermuten sei, der von der offenen Vorhalle aus leicht zu betreten ist. Dieser 

Annahme ist zuzustimmen, da besonders bei derartig kleinen Bauten mit 

30—35 qm Wohnraumflache fiir den bauerlichen Betrieb unbedingt weiterer 

Nutzraum geschaffen werden muBte. Eine merkwiirdige Erscheinung bleibt 

es, daB diese durch zahlreiche Beispiele im westgermanischen Gebiet belegte 

Hausform keine Nachlaufer durch das Mittelalter hindurch in unsere Zeit mehr 

erhalten hat.

Wahrend in der Mark Brandenburg und in WestpreuBen das nordische 

Vorhallenhaus noch in zahlreichen Beispielen bis in die heutige Zeit hinein als 

Hausform sich erhalten hat, scheint im westgermanischen Siedlungsgebiet unter 

dem EinfluB andersartiger, zweckmaBigerer Hausbauten das Vorhallenhaus
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zuriickgedrangt zu sein. In einer Vorhallenscheune von Burgforde bei 

Westerstede in Oldenburg1) kbnnen wir vielleicht noch ein Relikt des west- 

germanischen Vorhallenhauses erkennen.

II. Der frankische Friedhof von Oberhausen-Sterkrade.

Im Jahre 1921 wurde in Sterkrade an der WeselstraBe 34 durch den Be- 

sitzer Schelle ein Garten ausgesandet, der Mutterboden abgehoben und der 

darunter befindliche reine Sand fur Bauzwecke gewonnen (Taf. 36). Bei dieser 

Gelegenheit sind eine Reihe frankischer Graber aufgedeckt, aber leider nicht 

wissenschaftlich beobachtet worden. Wir finden in den Heimatblattern2) fiber 

diese Fundstiicke, die spater in das Oberhausener Heimatmuseum gelangten, 

einen kurzen Bericht. Nach diesem sollen etwa sechs Korpergraber in Ost- 

West-Richtung in zwei Reihen beobachtet worden sein. Leider ist der Fundstoff 

nicht nach Grabern getrennt aufbewahrt worden, so daB die in Oberhausen 

erhaltenen Fundstiicke nur allgemeine Bedeutung haben3). Da nach Erinnerung 

des Finders dieser erst gegen Beendigung der Aussandungsarbeiten auf die 

Funde aufmerksam wurde, ist mit einer grbBeren Anzahl von Grabern zu 

rechnen, die achtlos zerstbrt worden sind. Spater sind dann bei den Neubauten 

an der OskarstraBe noch eine Anzahl von Grabfunden zerstbrt worden. Von 

diesen Schachtarbeiten gelangte ein scheinbargeschlossener Fund einesManner- 

grabes mit Schildbuckel, Schildfesselresten, Lanzenspitze, Feuerstahl und 

Tonbecher in das Hamborner Museum.

Die Grabung von 1936 fiihrte zur Aufdeckung von weiteren 13 Grabern, 

womit der Friedhof wahrscheinlich in seinem ganzen Umfange erfaBt ist. Nur 

in einem Garten an der OskarstraBe, wo wegen der Obstanlagen eine Unter- 

suchung nicht durchgefiihrtwerden konnte, ist noch mit der Mbglichkeitweiterer 

Bestattungen zu rechnen.

Die Fundstelle liegt auf einem sandigen Hbhenriicken auf der Mittelterrasse, 

hart an der Grenze zur Niederterrasse in der Nahe des Alsbaches. Es handelt 

sich hier um ein Gelande, das schon in der Vorzeit besiedelt war, wie Scherben- 

funde und Feuersteinschlagmaterial erweisen. Eine in unserem Suchschnitt a 

gehobene dunkelbraune Scherbe, die mit tief eingeschnittenen Linien und Ein- 

stichen verziert ist, weist auf die Kerbschnittware der siiddeutschen Urnen- 

felderkultur bin. Der auf der Mittelterrasse festgestellte Braunerdeboden laBt 

auf urspriinglichen Waldbestand schlieBen, der allerdings, wie uns die vorzeit- 

lichen Scherbenfunde verraten, schon zu jener Zeit offene Siedlungsstellen 

geboten haben muB. Wann hier mit grbBeren Rodungen begonnen wurde, ist

x) O. v. Zaborsky, Urvatererbe in Deutscher Volkskunst (1936) Abb. 503. — Herm Direktor 

Dr. PeBler verdanke ich einen weiteren Hinweis auf eine Scheune von Samern, Grafschaft Bent- 

heim (DieKunde4,1936, H. lOTaf. 48). Seiner Meinung nach besteht ‘ein wesentlicher Unterschied 

zwischen den vorgeschichtlichen Hausern und diesen Scheunenbauten darin, daB erstere eine 

Firstpfette besitzen und letztere das niedersachsische Sparrendach ohne Firstpfette tragen’. 

Bislang ist kein sicheres Bauwerk bekannt geworden, das wir als Reliktform unserer vorgeschicht

lichen Hauser ansprechen konnen.

2) H. Schmitz, Heimat-Blatter, Oberhausen 1921.

3) Heimatbuch 75 Jahre Oberhausen (1937) 74ff. mit zahlreichen Abbildungen.
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nicht mit Sicherheit festzustellen. Der Name der Siedlung Sterkrade taucht als 

Starkinrotha im 9./10. Jahrhundert zum ersten Male in den Werdener Urbaren 

auf. Er verrat mit aller Deutlichkeit eine frankische Rodungssiedlung, wenn 

auch uber den Beginn dieser Neurodung nichts uberliefert ist. Die hier bezeugte 

Neurodung eines Franken mit Namen ‘Starko’ wird durch die zeitliche

.

Abb. 14. Querschnitt und Aufsicht von Grab 1.

Mafistab 1:25.

Festlegung der frankischen Grabfunde wohl schon zu Beginn, spatestens wohl 

um die Mitte des 6. Jahrhunderts angelegt worden sein.

In unserem Friedhof, dessen urspriingliche Bestattungen mit 50 wohl nicht 

zu gering geschatzt werden, haben wir einen Sippenfriedhof zu sehen, auf dem 

die Angehorigen des frankischen Neusiedlers in der Gemarkung beigesetzt 

wurden. Ober die Lage des Sippenhofes konnen wir nur Vermutungen an- 

stellen. Der 400 m westlich des Friedhofes am Alsbach liegende Schultenhof 

mag wohl als Nachfolger des alten frankischen Sippenhofes angesehen werden. 

Diesem standen in der Niederung des Baches umfangreiche Viehweiden und 

auf den Terrassen genugend Ackerland zur Verfugung.
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Fundbeschreibung.

Grab 1: Mannergrab. Tiefe 140 cm, Grube 196 X108 cm, ost-west-orientiert. Die 

rechteckige Grabgrube zeigte eine Gliederung in der Langsachse. Die Siidhalfte des 

Grabes erbrachte im Schnitt ein 5 cm hoher liegendes Niveau. In dieser wurden auch 

keine Beigaben beobachtet. Der Tote lag vermutlich in gestreckter Lage in der Nord- 

halfte des Grabschachtes,mit dem Kopf imWesten des Grabes (Abb. 14undTaf. 37,1).

Neben dem Kopf des Toten fand sich links eine 23 cm lange eiserne Lanzenspitze mit 

lanzettformigem Blatt und gespaltener Tulle. In der Tulle finden sich Holzreste 

(Abb. 15,2). Rechts nebendem Kopf des Toten fand sich mit der Schneide nach unten 

gerichtet eine eiserne Franziska. Die 19 cm lange Wurfaxt zeigt schwach geschwungene 

Oberseite, stark geschweifte Unterseite und gerundete, 7,5 cm breite Schneide. Im 

Schaftloch f inden sich Reste des mit eisernem Keil befestigten Holzschaftes (Abb. 15,1). 

In der Brustgegend des Toten lagen ubereinander ein 14 cm langes eisernes Messer 

(Abb. 15,4), eine 15 cm lange Eisenschere (Abb. 15, 3), an der eine langere eiserne Able 

mit Ose festgebacken ist (Abb. 15,3), und eine eiserne Schnalle mit rechteckigem, 2cm 

breitem Beschlag und flachovalem Biigel (Abb. 15, 5). Neben diesen Eisenbeigaben lag 

ein grauer, roh zugeschlagener Feuerstein. Am FuBende des Grabes stand ein braun- 

schwarzer, 11,5 cm hoher Knicktopf mit ausbiegendem Rande. Unter dem Rande lauft
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ein Wulst um, darunter findet sich spiralig auf der Schulter umlaufend ein Stempel- 

band wechselnder quadratischer, senkrechter und schrager Eindriicke. Die Verzierung 

ist mit einem Radchen von 3,4 cm Dm. eingedriickt worden (Taf. 42, 1). Neben dem 

Knicktopf lag auf der Seite ein tbnerner Sturzbecher von hellbrauner Farbe von 

11,3 cm Hbhe. Der den glasernen Sturzbechern nachgebildete Becher zeigt horizontal 

auf der Wandung umlaufend 4 Bander von je 3 parallelen Rillen (Taf. 42, 1).

Grab 2: In 50 cm Tiefe wurden die Scherben eines stark zerdruckten GefaBes mit 

Leichenbrandknochen, die mit den Scherben weit zerstreut waren, angetroffen 

(Abb. 16). Das 16 cm hohe, graugelbe TongefaB hat breite, glatte Standflachen und 

horizontal umbiegenden Rand. Die AuBenwandung des walzenformigen Topfes ist

Abb. 16. Querschnitt und Aufsicht von Grab 2. Abb. 17. Beigaben aus Grab 2. 

Mafistab 1:25. Mafistab 1:2.

gerauht (Taf. 42,1). Von den um das GefaB zerstreut liegenden Eisenfragmenten und 

einem Bronzefragment ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob sie zu dem Grabe gehoren. 

Unter den Eisenfragmenten befindet sich ein rechteckiges Beschlagstiick von 3,3 cm 

Lange mit drei noch erhaltenen Bronzenieten (Abb. 17, 1) und das Bruchstuck eines 

dreieckigen Schnallenbeschlages (Abb. 17, 3). Weiterhin wurde der Schaft einer 

bronzenen Nadel mit ausgebrochenem Ohr gefunden (Abb. 17,4). Ein flacher Bronze- 

nagelkopf (Abb. 17, 2) fand sich mit zahlreichen, teilweise im Brande verzogenen 

Scherben um das GefaB, doch ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob alles zu einem 

geschlossenen Brandgrabe gehbrt.

Grab 3: Frauengrab. Tiefe 103 cm. Grabgrube etwa 200X100 cm. Das Grab, das 

sich deutlich als dunkle Verfarbung in hellerem Sande abhob, war von Osten nach 

Westen ausgerichtet und in seiner Nordwestecke durch eine alte Vergrabung gestort 

(Abb. 18). Die Lage des Skelettes konnte nicht mehrermitteltwerden. DerNordostecke 

des Grabes zu fanden sich auf der Seite liegend zwei Knicktbpfe. Der groBere grau- 

schwarze Knicktopf von 13,8 cm Hohe zeigt einen etwas ausbiegenden Rand, darunter 

umlaufend einen Wulst. Auf der Schulter lauft ein spiralig eingedrucktes Stempel- 

band quadratischer Eindriicke um (Taf. 42, 2). Der kleinere, grauschwarzliche Knick

topf von 11 cm Hohe zeigt sanft geschwungenes Unterteil, ausbiegenden Rand und 

einen darunter umlaufenden Wulst. Auf der Schulter lauft spiralig ein Band von 

wechselnden dreieckigen Eindriicken um (Taf. 42, 2). Im Siidwesten des Grabes 

fanden sich die Bruchstiicke eines schwarzlichgrauen, doppelkonischen Spinnwirtels

Bonner Jahrbiicher 143/144. 16
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von 3,4 cm Dm. mit abgeplatteter Ober- und Unterseite. Auf einer Seite finden sich 

radial um das Loch angeordnet senkrechte Einschnitte (Abb. 20 links). Im Grabe 

warden auBerdem noch einzelne unbestimmbare Eisenfragmente und wenige Brand- 

knochen gef unden. Diese Funde lagen allerdings in einem hbheren Niveau, etwa in 60 cm 

Tiefe, und riihren wohl von einem zerstbrten Brandgrabe her.

Grab 4: Frauengrab. Tiefe 110 cm. Grabgrube 220 X135 cm, von Nordosten nach 

Siidwesten orientiert. Das Grab, das ostlich der Mitte auf seiner Sohle zwei zerstbrte 

GefaBe enthielt, machte den Eindruck, als sei es spater durch Nachgrabungen aus-

> \v- Ak y w \\y-

Abb. 18. Querschnitt und Aufsicht von Grab 3. MaBstab 1:25.

geraubt worden (Abb. 19). Die Lage des Skelettes lieB sich nicht mehr ermitteln. In der 

Mitte des Grabes etwa lag ein brauner, doppelkonischer Spinnwirtel von 3,5 cm Dm. 

mit abgeplatteterOber-undUnterseite(Abb.20,1). Nbrdlich des Spinnwirtels lagen die 

rbtlichgelben Scherben eines bauchigen Topfes mit wulstiger, horizontal ausbiegender 

Randlippe. Ostlich neben den Scherben lag ein 11,5 cm langes Eisenmesser (Abb. 20,2). 

Sudbstlich vom Spinnwirtel lagen die Scherben eines schwarzlichen Knicktopfes von 

12,3 cm Hbhe mit sanft geschwungenem Unterteil und S-formig ausbiegendem Rande. 

Auf der Schulter finden sich umlaufend drei Wiilste und zwei Reihen von heraus- 

gedriickten Buckeln (Taf. 42, 2). Etwa in 60 cm Tiefe uber dem Grabe fanden sich 

Brandknochen, Scherben eines radchenverzierten Knicktopfes und Eisenreste von 

einem durch spatere Grabarbeiten zerstbrten Brandgrabe.

Grab 5: In einer alten Schuttgrube fand sich als Rest eines zerstbrten Grabes ein 

12,5 cm hoher schwarzgrauer Knicktopf mit ausbiegendem Rande. Unter dem Rande 

lauft ein Wulst um. Auf der Schulter findet sich ein Verzierungsband von je zwei 

umlaufenden Schnittlinien und dazwischen gesetzten senkrechten Quadratstempel- 

bandern (Taf. 42, 3).
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Grab 6: Als Rest eines ebenfalls dutch die Baugrube zerstbrten Grabes wurde das 

Unterteil eines schwarzgrauen Knicktopfes (?) gefunden.

Grab 7: Frauengrab. Tiefe 98 cm. Grabgrube 230 X110 cm. Das von Norden nach 

Siiden ausgerichtete Grab war schon 1921 in seiner Siidwestecke angegraben worden, 

wobei ein TongefaB entnommen wurde, das sich heute unter den im Museum Ober

hausen aufbewahrten Fundstiicken nicht mehr ermitteln laBt (Abb. 21 und Taf. 37, 2).

M \W/ \ty/ M ^// \^/ ^// \^7

Abb. 19. Querschnitt und Aufsicht von Grab 4. MaBstab 1:25.

Der Kopf der Toten hat vermutlich im Norden des Grabes gelegen, wo sich 39 Perlen 

aus Gias, Ton und Bernstein weit zerstreut fanden. Die verschiedenfarbigen Perlen 

sind vielfach mit einer hellen Fadenauflage versehen (Taf. 40, 2). In der Halsgegend 

der Toten lagen eine Almandinscheibenfibel und eine S-Fibel. Die Almandinscheiben- 

fibel zeigt 12 in Zellen angeordnete Scheiben, die auf einer gerippten Goldfolie ruhen. 

Die Fibelmitte zeigt drei um die runde Mittelscheibe angeordnete Strahlen mit da- 

zwischen liegenden Liicken. Auf dem Boden der Liicken finden sich, auf einer Gold

folie angelbtet, oc-fdrmige geperlte Golddrahte und Halbbbgen. Der Nadelhalter ist 

abgebrochen, die eiserne Nadelrolle stark oxydiert. Ein Teil der silbernen Grundplatte 

ist zerstort (Taf. 40, 1). Die silberne S-Fibel von 3 cm Lange zeigt zwei gegenstandig 

angeordnete stilisierte Vogelkopfe mit Almandinaugen; eine Almandinplatte ist aus- 

gebrochen. Die Fibel ist dutch tief eingeschn ttene Kerbschnittlinien verziert und

16*
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feuervergoldet. Der Nadelhalter ist erhalten, die eiserne Rolle und Nadel nur in 

Resten vorhanden (Taf. 40,1). Sudlich der beiden Fibeln lag der konische Schaft einer 

noch 6,5 cm langen Bronzenadel mit feiner Zickzackverzierung (Abb. 22, 6). In der 

Brustgegend der Toten lag ein 22 cm langes Eisengerat unbekannter Bestimmung 

(Abb. 22, 1). Als Taschenbiigel diirfte es zu groB sein. Daneben lag ein durch Ring 

verschlossener Eisenhaken ebenfalls unbekannter Bestimmung (Abb. 22, 2). An 

beiden Eisenfragmenten fanden sich Holz- und Gewebereste. Unter dem Biigel lag 

ein 12,5 cm langes Eisenmesser mit angerosteten Holzresten (Abb. 22, 3). Uber dem 

Eisenbiigel lagen hintereinander mit ihren Kopfplatten nach den FiiBen ( ?) der Toten 

zwei Biigelfibeln. Die auf dem Eisenbiigel ruhende Fibel war zerbrochen, die andere 

ist gut erhalten (Taf. 40, 1). Die 12,7 bzw. 13 cm langen Fibeln zeigen kleine tech- 

nische Verschiedenheiten, besonders in ihren FuBenden, das bei einer kantig, bei der

Abb. 20. Beigaben aus den Grabern 3 u. 4 (links u. Mitte), Bronzescheibenfibel (rechts). 

MaBstab 1:2.

anderen gerundet gefertigt ist. Die halbrunden Kopfplatten tragen je 10 zusammen- 

gewachsene Knopfe. Darunter finden sich zwei halbbogenformige Kerbschnittlinien. 

Die sich hieran anschlieBende, bis zum FuB durchlaufende Randleiste zeigt eine aus 

Dreiecken bestehende Nielloeinlage. Die Kopfplatten tragen Kerbschnittflechtmuster. 

Der durch eine Leiste mit Niellozickzackband geteilte, gewolbte Biigel tragt Ranken- 

muster. Die ovalen FuBplatten, durch Kerbschnittlinien in zwei Felder geteilt, zeigen 

zwei Zopfbander. Die durch Nielloverzierung geteilten Tierkopfe tragen langovale 

Augen und vertikale Kerbschnittlinien. Die Oberseite der Fibeln ist feuervergoldet. 

Auf der Riickseite finden wir unter den Knopfen griibchenartige Vertiefungen und 

eine Vertiefung unter dem Tierkopf. Die Nadelhalter und Rollenlager sind erhalten, 

von den eisernen Rollen und Nadeln sind Reste vorhanden. Uber den Fibeln fanden 

sich durch Oxyde erhaltene Lederreste, vermutlich von einer Tasche. Westlich neben 

beiden Fibeln stand ein dunnwandiges GlasgefaB von griinlicher Far be. Das 7 cm 

hohe, rundbauchige GefaB mit breitem, eingedrucktem Boden zeigt senkrechte 

Riefen auf dem Bauehe, einen zylindrischen Hals und gewulstete Randlippe (Taf. 40,3). 

Neben dem Glase fand sich eine 5 cm breite, ovale eiserne Schnalle mit Dorn (Abb. 22, 

4). Sudlich der Grabmitte lag noch ein doppelkonischer Spinnwirtel von 2,9 cm Dm. 

mit hoherem Oberteil und abgeplatteter Unter- und Oberseite (Abb. 22, 5).

Grab 8: Frauengrab. Tiefe 101 cm. Grabgrube 220x120 cm (Taf. 38,1 und 

39). Das von Osten nach Westen ausgerichtete Grab erbrachte an der Ostkante 

einen dunkelbraunen Knicktopf von 13,3 cm Hohe. Der Rand des GefaBes biegt aus. 

Unter dem Rande lauft ein Wulst um. Unter dem Wulst findet sich eingefaBt von 

horizontal umlaufenden Rillen ein breites Stempelbandmuster auf der Schulter 

(Taf. 42, 3). Nordlich neben dem Knicktopf lag eine 2 cm breite bronzene Schuh- 

schnalle (?) mit spitz zulaufendem Dorn (Abb. 23, 4). Sudlich des Knicktopfes fand
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Abb. 1. Aufsicht auf Grab 1.

Abb. 2. Ausschnitt aus Grab 7.
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sich ein doppelkegelformiger Spinnwirtel von 3 cm Dm. mit eingewolbter Unterseite 

(Abb. 23, 6). Nach der Mitte des Grabes zu lag ein kleiner schwarzlichbrauner Knick- 

topf mit S-formig ausbiegendem Rande von 7,5 cm Hohe. Auf seiner Schulter finden 

sich horizontal umlaufende Rillen (Taf. 42, 3). Ndrdlich dieses BeigefaBes in der 

Langsrichtung des Grabes lagen hintereinander ein eiserner Ring von 4 cm Dm. 

(Abb. 23,2), ein eisernes Messer von 15,5 cm Lange (Abb. 23,1), ein gewolbtes Bronze- 

blechstiick von 2,2 cm Dm. (Abb. 23, 5) und eine bronzene Pinzette von 7 cm Lange

± & W \\/// < W   

Abb. 21. Querschnitt und Aufsicht von Grab 7. MaBstab 1:25.

(Abb. 23, 3). Westlich der Grabmitte fand sich zerstreut eine Kette von 72 Perlen 

verschiedenster Form und Far be aus Schmelz (Taf. 41,1). Die Tote hat nach der Lage 

der Perlen vermutlich mit dem Kopf im Westen gelegen.

Grab 9: Frauengrab. 15 cm unter Grab 8 wurde die Sohle eines weiteren Grabes 

angetroffen, das von Nordosten nach Siidwesten orientiert war und dutch die Anlage 

von Grab 8 stark gestort worden ist, so daB die Beigaben nicht mehr in ihrer urspriing- 

lichen Lagerung angetroffen wurden. Die Grube ist etwas trapezfdrmig gestaltet 

und etwa 220x150 cm groB. Die Nordostecke ist dutch eine alte Vergrabung gestort 

(Taf. 38, 2 und 39). An der Siidwestkante des Grabes lag ein dunkelbraunes, weit- 

bauchiges, handgeformtes TongefaB mit senkrecht aufsteigendem Rande. Das un- 

regelmaBig gestaltete GefaB ist durchschnittlich 15,5 cm hoch (Taf. 41, 2). Nebenan 

lag ein rotlichgelber Becher von 7,5 cm Hbhe mit scharfem Bauchknick und ge- 

wulstetem, ausbiegendem Rande (Taf. 41,2). In der Nordwestecke des Grabes lagen 

eineKette mit41 bunten Gias- und Schmelzperlen vonverschiedener Form (Taf. 41,1),



246 Rudolf StampfuB:

die Bruchstiicke von zwei bronzenen Ohrringen mit durch Griibchen verzierten 

Wiirfeln von etwa 4,5 cm Dm. (Abb. 24, 1 u. 2), eine mit Ose versehene, stark 

oxydierte Bronzemiinze (?) (Abb. 24, 4) und ein durchbrochener Bronzebeschlag von 

2,9 cm Dm. (Abb. 24, 6). Weiterhin warden im Grabe eine 5,5 cm breite, ovale eiseme 

Schnalle (Abb. 24, 8), ein Bronzearmreif von 7,5 cm Dm. mit verdickten, schwach 

gerieften Enden (Abb. 24, 3), die Fragmente von zwei kleinen ovalen eisernen Schnal- 

len von 1,8 cm Dm. (Abb. 24, 7) und eine kleine Bronzeschnalle mit eisernem Dorn 

gefunden. Der 1,9 cm breite Schnallenbiigel ist durch Strichgruppen verziert (Abb. 24, 

5). Auf einem Haufen fanden sich weiter zahlreiche Eisenfragmente (Abb. 24, 9—19). 

Vier Eisenringe von 4,5—6,5 cm Dm. (Abb. 24, 16—19), Reste einer eisernen Schnalle 

Abb. 22. Beigaben aus Grab 7.

1—5 MaBstab 1:2, 6 MaBstab 1:1.

von 4 cm Dm., ein eisernes Beschlagstiick von 7,8 cm Lange (Abb. 24, 10), ein Eisen- 

messer von 9,5 cm Lange (Abb. 24, 9), dazu Haken und unbestimmbare Eisenreste. 

Erwahnenswert ist noch der an einem Eisenring festgerostete Bronzebeschlag 

(Abb. 24, 11). Uber Grab 9 warden wiederum in etwa 60 cm Tiefe Brandknochen und 

Scherben von einem zerstorten Brandgrabe angetroffen.

Grab 10: Tiefe 140 cm. Von Nordosten nach Siidwesten orientierte Grabgrube 

von 174 x104cm GroBe. Auf der Sohle des Grabes warden grobe Holzkohlenreste, 

einzelne Brandknochen, ein Feuerstein und zwei braune Tonscherben gefunden.

Grab 11: Tiefe 142 cm. Das von Nordosten nach Siidwesten orientierte Grab 

zeigte eine Grube von 140 X 100 cm GroBe. Auf dem Boden der Grube wurden grobe 

Holzkohlenstiicke und Brandknochen ohne weitere Beigaben gefunden.

Grab 12: Tiefe 142 cm. Im Boden hob sich deutlich der von Ost nach West orien

tierte Grabschacht von 190 X 108cm ab. Im Grabe wurden keine Beigaben angetroffen.

Grab 13: Mannergrab. Tiefe 136 cm. Der ungefahr von Osten nach Westen 

orientierte Grabschacht war 190x125 cm groB (Abb. 25). In seiner Nordwestecke 

fanden sich als Beigaben des Bestatteten ein eiserner Schildbuckel mit Fessel, funf 

Schildnagel, eine Lanzenspitze und ein Messer. Der mit funf breiten, nietformigen 

Nageln versehene Knopfbuckel hat einen Durchmesser von 16 cm. Auf einem 2 cm 

breiten Kragen sitzt die hutformige, mit flachem Knopf versehene Kappe. Der 

Schildbuckel ist 8 cm hoch (Abb. 26, 2). Die etwa 45 cm lange Schildfessel ist in zahl-
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reiche Stiicke zerbrochen, laBt aber deutlich eine Form mit durcb zwei breite Blech- 

lappen gebildetem, ehedem holzgefiittertem Griff erkennen (Abb. 26, 3). Die mit 

gerundeten, hohlgestalteten Kopfen versehenen Schildnagel (Abb. 26, 4—8) von etwa 

2,2 cm Dm. lassen durch die Umnietung der Nagel noch deutlich die Starke des Holz- 

schildes mit 6 mm ermitteln. Finer der Nagel zeigt auf der Kappe eine griibchenartige 

Vertiefung. Die 43 cm lange Lanzenspitze hat ein lanzettformiges Blatt und eine 

gespaltene Tulle; die Befestigung am Schaft erfolgte durch einen beiderseits mit 

hohen Bronzeknopfen versehenen eisernen Stift (Abb. 26, 1). Das eiserne Messer ist 

noch in einem Bruchstuck von 8,8 cm Lange erhalten (Abb. 26, 9).

Bei der Grabung wurden besonders in dem stark durch Vergrabungen gestorten 

Gelande westlich des ausgesandeten Gartens zahlreiche Scherben von zerstbrten

Abb. 23. Beigaben aus Grab 8. Maflstab 1:2.

frankischen Bestattungen gefunden. Unter diesen Fundstucken ist noch hervorzu- 

heben die bronzene Grundplatte einer Scheibenfibel von 4 cm Dm. Der Nadelhalter, 

das Rollenlager und Reste der eisernen Rolle sind noch erhalten. In der Platte 

befinden sich vier Locher zur Befestigung von Schmuckauflagen (Abb. 20 rechts).

Die Graber. Von den aufgedeckten 13 Grabern stehen uns fur Unter- 

suchungen uber den Grabbau nur 10 Graber zur Verfugung, und von diesen 

sind auBerdem noch die Graber 10, 11 und 12 wegen des Fehlens jeglicher Bei

gaben nur von bedingtem Werte. Mit Ausnahme des Grabes 2 handelt es sich 

bei 8 Grabern um sichere Korperbestattungen, wenn auch wegen des Sand- 

bodens Spuren der Skelette nicht mehr zu ermitteln waren, bei Grab 10 und 11 

muB damit gerechnet werden, daB trotz der fur Korpergraber vorgesehenen 

Grabschachte hier nur die Knochen der verbrannten Toten1) beigesetzt sind.

Die Ausrichtung der Graber schwankt betrachtlich. Grab 1, 3, 8, 12 und 13 

sind in der gebrauchlichen Weise von Ost nach West orientiert, Grab 7 lag in 

Nord-Siid-Richtung und die Graber 4, 9, 10 und 11 in der Richtung von Nord- 

osten nach Slidwesten. Wegen der geringen Zahl und der daraus sich ergebenden 

Unmoglichkeit, groBere zeitliche Unterschiede herauszustellen, sind auch 

Schliisse aus dieser wechselnden Ausrichtung nicht zu ziehen.

Der Bau der Graber ist nach den Befunden ziemlich eindeutig. Uberall 

fanden sich die gleichen Schachte mit fast senkrechten Wandungen; die GroBe 

schwankt von 220x150 bis 140 x100 cm. In diesen Gruben haben wir wohl

x) R. StampfuB, Forschungen und Fortschritte 12, 1936, 201 f.
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mit hblzernen Sargen zu recimen, wenn sich auch die Spuren der Holzbohlen 

nicht haben nachweisen lassen. In keinem Fall waren aber die Sarge mit Eisen- 

nageln zusammengefiigt, da sich keine Reste der letzteren gefunden haben. 

Entweder waren die Schachte nur mit lose zusammengestellten Brettern aus- 

gekleidet, oder die Sarge waren durch Nuten ineinandergefugt. Die mehrfach

Abb. 24. Beigaben aus Grab 9. 5 MaBstab 1:1, 1—4, 6—19 MaBstab 1:2.

zusammengedriickten TongefaBe sprechen wohl fur den plotzlichen Zusammen- 

bruch einzelner Sargdeckel. Nur bei Grab 1 laBt der beobachtete, etwas hoher 

liegende Podest auf einen besonders geformten Sarg schlieBen, auf eine hier zu 

rituellen Zwecken eingebaute Nische. Nur bei vier Grabern laBt sich aus der 

Lage der Beigaben mit Sicherheit auf die Lage des Skelettes schlieBen. Bei 

Grab 1 lag der Kopf des Toten im Westen, bei Grab 7 der Kopf der Toten im 

Norden, bei Grab 8 im Westen und Grab 9 im Nordwesten, so daB also in drei 

Fallen die Verstorbenen nach Osten, zum Aufgang der Sonne blickten.
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Zwei der Graber (1 und 2) konnten wegen der Waffenbeigaben als Manner- 

graber, fiinf (3, 4, 7, 8 und 9) wegen der Perlenbeigaben, Spinnwirtel und 

sonstiger fur Frauengraber kennzeichnender Geratschaften als Frauengraber 

bestimmt werden.

Abb. 25. Querschnitt und Aufsicht von Grab 13. MaBstab 1:25.

Kurz miissen noch die beobachteten Brandgraber erwahnt werden, weil sich 

derartige Bestattungen in den letzten Jahren bei fast alien Grabfeldern am 

unteren Niederrhein gezeigt haben1). Bei Grab 2 ist der Befund wegen der 

jiingeren Storungennichtganz eindeutig. Ich mochte hier am ehesten vermuten, 

daB es sich um ein Urnengrab gehandelt hat, das durch Ackerarbeiten in 

jungster Zeit zerstort wurde. Das TongefaB aus diesem Grabe ist seiner Form 

nach auBerordentlich spat anzusetzen, nach vergleichbaren Fundstucken aus 

anderen Grabfeldern friihestens in den Ausgang des 7. Jahrhunderts, eher noch 

in das 8. hineinzusetzen, so daB dadurch die Verbrennung noch in spater Zeit 

bezeugt ist. Nach den zeitlich alteren Korpergrabern wiirde das auf einen neuen 

ostlichen Ruckstrom der germanischen Bestattungssitten schlieBen lassen.

x) R. StampfuB a. a. O.
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Ebenso werden die fiber Korpergrabschachten beobachteten Brandknochen von 

Grabern stammen, die erst spater angelegt wurden, dann aber durch Garten- 

arbeiten zerstort worden sind. Gegen die Vermutung, daB es sich um Reste von 

Brandgrabern handelt, die erst durch die Anlage der Korpergraber zerstort 

wurden, spricht die Beobachtung, daB die Reste der Brandbestattungen nicht 

durch den ganzen Grabschacht zerstreut sind, sondern sich meistens noch ziem- 

lich geschlossen in einer bestimmten Hohe fiber den Korpergrabern finden.

Abb. 26. Beigaben aus Grab 13. 1, 2, 3 u. 9 MaBstab 1:4, 4—8 MaBstab 1:2.

Eindeutig liegen die Verhaltnisse bei den Korpergrabschachten 10 und 11. 

Hier handelt es sich um Graber, die uns den Ubergang von der Korperbestat- 

tungssitte zur Brandbestattung verraten. Ich mochte, obwohl Beigaben fur 

die zeitliche Bestimmung dieser Graber nicht vorhanden sind, den Vorgang 

wohl in umgekehrter zeitlicher Folge annehmen, wie wir ihn auf den Friedhofen 

von Stratum1) und Alsum2) beobachten konnen, so daB in Sterkrade die Korper

graber zeitlich den Brandbestattungen vorangehen.

Die Beigaben und ihre Zeitstellung. Die wichtigsteBeigabe inManner- 

grabern ist die Waffenausrfistung. In den 1921 geborgenen Grabern sind 

mehrfach Hiebschwerter angetroffen worden, wahrend in den neuaufgedeckten

x) A. Steeger, Die Heimat 14, 1935, 207ff. 2) R. StampfuB a. a. O. 202.
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Bestattungen als Trutzwaffen lediglich zwei Lanzenspitzen und eine Streitaxt 

gehoben wurden. Die in Grab 1 (Abb. 15, 2) und Grab 13 (Abb. 26,1) vorliegen- 

den Lanzenspitzen zeigen die gleiche Formgebung, ein lanzettformiges Blatt, 

eine verhaltnismaBig kurze, konische Tulle, die in beiden Fallen gespalten ist. 

Es handelt sich hier um die gebrauchlichste Lanzenform, die schon in Funden 

aus der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts belegt ist, aber ebenso noch im 7. Jahr- 

hundert auftritt, so dab sich mit ihr allein eine genaue zeitliche Einordnung 

nicht vornehmen laBt. Die Lanzenspitze aus Grab 13 (Abb. 26, 1) hat uns auBer- 

dem den mit Bronzeknopfen versehenen Niet erhalten. Die Streitaxt aus Grab 1 

(Abb. 15, 1) mit sanft geschwungener Oberseite, starker ausgezogener Unterseite 

und vierkantigem Nacken ist ebenfalls fur eine feste Zeitansetzung nicht heran- 

zuziehen, da auch diese Form auBerordentlich langlebig ist. Hier ist dazu noch 

der eiserne Keil erhalten, mit dem der holzerne Schaft im Axtloch befestigt wurde.

Bedeutsamer fur die zeitliche Festlegung ist der in Grab 13 gefundene 

Knopfschildbuckel mit Fessel und den dazugehbrigen Schildnageln (Abb. 26, 

2—8). Der hohe Schildbuckel tragt auf seiner Kappe auf kurzem Dorn einen 

flachen Knopf. Soweit uns geschlossene Grabfunde fur die zeitliche Einordnung 

zur Verfugung stehen, sehen wir, daB diese Form um 500 voll entwickelt auf

tritt und hauptsachlich in der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts herrscht. Damit 

diirfte dieser Grabfund wohl als der alteste unseres Friedhofes anzusprechen 

sein. Die in Bruchstucken erhaltene Schildfessel (Abb. 26, 3) mit dem lappigen 

Griff entspricht in ihrer Form ebenfalls bekannten Schildfesseln aus der ersten 

Halfte des 6. Jahrhunderts. Ein geschlossener Grabfund von Freilaubersheim1), 

der der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts angehort, gibt uns fur die Schild

fessel und den Schildbuckel entsprechende Gegenstucke. Allerdings ist der 

Knopfschildbuckel noch in der zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts vertreten, 

wie ein Grabfund von Mainz-Kastel2) lehrt. Vorausgesetzt, daB diese von 

Behrens gegebene Datierung unanfechtbar ist, so zeigen uns die beiden Grab

funde, daB mit der Mitte des 6. Jahrhunderts ein fester Zeitansatz fur die Ein

ordnung des Sterkrader Grabes gewonnen ist. Die fiinf neben dem Schildbuckel 

gehobenen Schildnagel (Abb. 26, 4—8), bzw. Bruchstucke von diesen, zeigen 

uns konischen Dorn und groBe, hohl aufgesetzte Halbkugeln. Die umgenieteten 

Nagel lassen die Starke des Schildbrettes auf 6 mm bestimmen.

Eiserne Messer erscheinen als Beigaben sowohl in Frauen- als auch in 

Mannergrabern. Wahrend sie in ersteren haufig als einzige metallene Beigaben 

erscheinen, fehlen sie in Mannergrabern bei reicher Waffenausriistung mit- 

unter. Wir konnen bei diesen Messern im allgemeinen zwei Formen der Griff - 

gestaltung beobachten. Bei einem Typus geht der gerade Riicken direkt in den 

Griffdorn uber, der dann zur Schneide starker abgesetzt ist (Abb. 26, 9), bei 

den anderen Stucken setzt die Griffangel in gleichmaBiger konischer Gestalt 

an der Klinge an (Abb. 15, 4; 20, 2; 22, 3; 23, 1 und 24, 9). An den Griffangeln 

haben sich vielfach noch die Reste der holzernen Griffe erhalten (Abb. 15,4 

und 20, 2), in Grab 7 (Abb. 22, 3) sind sogar die Reste der holzernen Scheide 

noch festgerostet. Oftmals wird hinter der Griff angel auch ein eiserner Ring 

x) G. Behrens, Mainz. Zsch. 14, 1919, 7f. Taf. I, 4. 2) G. Behrens a. a. O. 8f. Taf. II, 5.
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gefunden, wie er aus Grab 8 vorliegt (Abb. 23, 2). Dieser diente sicherlich zur 

Befestigung des Messers am Giirtel. Bei den eisernen Geratschaften muB noch 

auf eine in Grab 1 gehobene Schere hingewiesen werden (Abb. 15, 3). Hier 

handelt es sich um die iibliche Form, unserer heutigen Schaf schere ahnlich 

gebildet. An dieser festgerostet fand sich eine vierkantige eiserne Able mit 

offener Ose (Abb. 15, 3). Unter den zahlreichen eisernen Beigaben aus Grab 9 

fanden sich vier Eisenringe (Abb. 24, 16—19), deren Zweckbestimmung in 

diesem Faile nicht zu ermitteln ist. Die hier in Abb. 24, 13 und 15 vorliegenden 

Eisenfragmente konnen als Biigelreste eines holzernen Kastens angesprochen 

werden. Eiserne Gegenstande, deren Zweckbestimmung ganz unklar ist, 

wurden in Grab 7 gehoben (Abb. 22, 1 und 2).

Unter den Gebrauchsgeratschaften tritt uns noch eine aus schmalem 

Bronzeblech gefertigte Haarzange in Grab 8 entgegen (Abb. 23, 3).

Das reich ausgestattete Frauengrab Nr. 7 hat uns eine Reihe von bedeut- 

samen Schmuck stucken geliefert, die auch gleichzeitig eine nahere zeitliche 

Bestimmung dieses Grabfundes ermbglichen. Hier sind am wichtigsten die 

beiden groBen Bugelfibeln (Taf. 40, 1), in ihrem Typus gleichartig, nur mit 

kleinen technischen Verschiedenheiten. Beide gehoren zu einer Gruppe von 

Fibeln mit ovaler FuBplatte, die meistens in einem Tierkopf endigt und dazu 

eine ovale Kopfplatte tragt. Die wohl urspriinglich freistehenden Knopfe der 

Kopfplatte sind bei unseren Fibeln schon zu einem geschlossenen Kranz zu- 

sammengewachsen. Diese Fibeln, die nicht allzu haufig im frankischen Gebiet 

erscheinen, weisen durch die ovalen FuBplatten auf einen Entstehungsherd im 

mitteldeutschen Raum hin. Als Ornamente erscheinen auf dem Biigel Ranken 

aus tief eingeschnittenen Kerbschnittlinien. Auf der Kopfplatte finden wir 

Schnittlinienbander, die schon zur Flechtbandornamentik iiberleiten. In den 

Zopfbandern der FuBplatten sehen wir charakteristische Flechtbander, die 

ebenso wie die oval gestalteten FuBplatten nicht vor 550 entstanden sein 

konnen. Danach ist das Fibelpaar und der iibrige Grabfund zeitlich der zweiten 

Halfte, eher wohl dem Ende des 6. Jahrhunderts zuzuweisen. Sogar noch in dem 

Beginn des 7. Jahrhunderts diirften diese Fibeltypen hineinreichen. Sehr nahe 

steht unseren Fibeln ein ahnliches Fundstiick von Lucy, Ribemont, Dep. 

Aisne1), das auch hinsichtlich der GroBe, der Kopfbildung des FuBes und der 

Nielloeinlagen die gleiche Gestaltung zeigt. Lediglich in der Verzierung der 

FuBplatte sehen wir hier Abweichungen.

Sehr bezeichnend fur das frankische Gebiet ist auch die im gleichen Grabe 

gefundene S-Fibel (Taf. 40, 1). Diese wohl urspriinglich aus S-formigen Haken 

entstandene GewandschlieBe zeigt uns eine breite, bandformige Gestalt, die in 

stark gekriimmten Tierkopfen endigt. Die Augen dieser Tierkopfe sind mit 

Steinen geschmiickt, von denen einer noch erhalten ist. Die Verzierung besteht 

in tief eingeschnittenen Kerbschnittlinien.

Weiterhin brachte das Grab eine Almandinscheibenfibel (Taf. 40, 1). Die in 

Rosettenform gestaltete Brosche zeigt uns auf einer Grundplatte aufgesetzt 

eine Reihe von Metallstegen, die das Schmuckstiick in 12 kleine Randkastchen

x) N. Aberg, Die Franken und Westgoten in der Volkerwanderungszeit (1922) Abb. 210.



Bonner Jahrbiicher Heft 143/144. Tafe] 40.

Abb. 1. Biigelfibeln, S-Fibel und Almandinscheibenfibel aus Grab 7. MaBstab 3:4.

Abb. 2. Perlenkette aus Grab 7. MaBstab 3:4. Abb. 3. GlasgefaB aus Grab 7. MaBstab 3:4.
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Tafel 41. Bonner Jahrbucher Heft 143/144.

Abb. 1. Perlenketten aus den Grabern 8 (auBen) und 9 (innen). MaBstab 3:4.

Abb. 2. TongefaBe aus Grab 9. MaBstab 1:5.



Bonner Jahrbucher Heft 143/144. Tafel 42.

Abb. 1. TongefaBe aus den Grabern 1 (links und Mitte) und 2 (rechts). MaBstab etwa 1:5.

Abb. 2. TongefaBe aus den Grabern 3 (links und Mitte) und 4 (rechts). MaBstab etwa 1:5.

Abb. 3. TongefaBe aus den Grabern 5 (links) und 8 (Mitte und rechts). MaBstab etwa 1:5.
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teilen, in die auf einer geriffelten Goldfolie Almandinscheiben eingesetzt sind. 

Im runden Mittelfeld finden sich um den mittleren Stein drei bogenformige 

Strahlen, die freie Felder auf dem Grunde hervortreten lassen. In diesen zeigen 

sich aufgelotete Filigranfaden. Diese der sudgermanischen Steinkunst zu- 

zuweisende Fibel zeigt uns eine Ubergangsform, die den Durchbruch der ge- 

schlossenen Verzierungsdecke vorbereitet und die Riickkehr zum Metallgrunde 

vornimmt, der in der dritten Stilstufe der Entwicklung wieder voll in Er- 

scheinung tritt. Noch im Laufe des 6. Jahrhunderts vollzieht sich dieser Wandel 

von Grund und Muster, ein mehrfach in der germanischen Zierkunst be- 

obachteter Vorgang. Die bronzene Grundplatte einer weiteren Scheibenfibel 

wurde unter den Streufunden auf dem Graberfelde geborgen (Abb. 20 rechts).

In mehreren Grabern sind Schnallen vertreten, meist aus Eisen. Die ge- 

brauchliche Form zeigt den breitovalen Biigel und einen massiven, rundstabigen 

Dorn. In Grab 7 (Abb. 22, 4) und Grab 9 (Abb. 24, 7 und 8) ist dieser Typus 

vertreten, der die alteste Form der einfachen frankischen Schnallen zeigt, die 

schon zu Beginn des 6. Jahrhunderts belegt ist, sich aber noch, wie die Fund- 

stucke aus Grab 7 zeigen, langere Zeit gehalten hat. Bei der Schnalle aus Grab 9 

(Abb. 24, 7) ist auch noch ein Rest des eisernen Beschlages erhalten, ebenso bei 

einer Schnalle aus Grab 1 (Abb. 15, 5). Die kleinen ovalen Bronzeschnallen aus 

Grab 8 und 9 (Abb. 23, 4 und 24, 5), letztere durch Schnittlinien verziert und mit 

eisernem, rundstabigem Dorn versehen, mogen Schuhschnallen gewesen sein. 

Bei beiden Stricken ist die Unterseite abgeflacht.

Den Schnallen nahezustellen sind die verschiedenen Beschlage, in denen 

wir entweder Gegenbeschlage derselben oder Schmuckplatten des Giirtels zu 

sehen haben. Viereckige eiserne Beschlagsplatten fanden sich in Grab 2 

(Abb. 17, 1) und Grab 9 (Abb. 24,12), dreieckige Beschlage aus Eisen haben die 

gleichen Graber erbracht (Abb. 17, 3 und 24, 10). Zu erwahnen sind auch noch 

zwei bronzene Beschlage aus Grab 9 (Abb. 24, 6 und 11). Ersterer zeigt eine 

rechteckige Platte mit Durchbruchverzierung, letzterer eine durchbrochene recht- 

eckige Platte mit zwei eingezogenen Ecken und langem, durchbohrtem Zapfen.

An weiteren Schmuckstucken fanden sich in Grab 9 eine mit Ohr versehene 

stark oxydierte Bronzemunze (Abb. 24, 4), ein Bronzearmreif mit verdickten 

Enden (Abb. 24, 3) und die Reste zweier Bronzeohrringe mit grribchenver- 

zierten Wiirfeln (Abb. 24, 1 u. 2). Der Bronzereif und die Ohrringe zeigen uns 

Formen, die haufiger in frankischen Grabern begegnen. SchlieBlich mussen 

noch die beiden Nadelreste aus Grab 2 und 7 Erwahnung finden. Dergekrummte 

Nadelschaft aus Grab 2 (Abb. 17, 4) hat noch den Rest einer Ose erhalten, der 

konische Nadelschaft aus Grab 7 (Abb. 22, 6) zeigt uns als Verzierung drei 

senkrecht verlaufende Zickzacklinien. Uber die Perlenketten in Grab 7, 8 und 9 

(Taf. 40, 2 und Taf. 41, 1) laBt sich wegen der Schwierigkeit, die Fundstiicke 

heute schon chronologisch auszuwerten, wenig sagen. Unter den Perlen aus 

Grab 7 (Taf. 40, 2) finden wir neben den Bernstein- und bunten Glasperlen be- 

sonders haufig bunte Schmelzperlen mit weiBer und gelblicher Fadenauflage, die 

auch noch haufiger auf den Perlen aus Grab 8 anzutreffen sind, wahrend sie bei 

der Perlenkette aus Grab 9 nur noch in einer Perle zu erkennen ist. Die Kette
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aus Grab 8 (Taf. 41,1) besteht fast ausschlieBlich aus Schmelzperlen, wahrend wir 

in Grab 9 (Taf. 41, 1) zahlreiche Glasperlen, darunter eine gerippte, antreffen.

Die TongefaBe zeigen meist den bekannten Knicktopf von schwarzer, 

brauner oder grauer Farbe mit der Rillen- und Radchenverzierung. In einem 

Faile hat sich durch den Wechsel des Musters (Taf. 42,1) noch der Durchmesser 

des benutzten Verzierungsradchens ermitteln lassen. Als besondere Form miissen 

wir noch den Knicktopf mit gestuftem Oberteil aus Grab 4 (Taf. 42, 2) heraus- 

stellen, der als Verzierungsmuster herausgedruckte Buckel tragt. Diese Ver- 

zierungsart diirfte auf Beeinflussungen aus dem sachsischen Siedlungsgebiet 

hinweisen. Aus dem Rahmen der iiblichen frankischen TongefaBware fallen 

heraus drei GefaBe, ein Becher aus Grab 1 (Taf. 42, 1), der Topf aus Grab 2 

(Taf. 42, 1) und das handgeformte GefaB aus Grab 9 (Taf. 41, 2). Der Becher 

mit trichterformiger Wandung und flachem, ausgezogenem Boden entspricht in 

seiner Form den bekannten glasernen Sturzbechern, die auch in Sterkrade bei 

den Grabungen des Jahres 1921 gefunden wurden. Unser Fundstiick ist sicherlich 

als Nachbildung dieser glasernen Sturzbecher entstanden.

Der weitmiindige rauhe Topf aus Grab 2 (Taf. 42, 1) mit horizontal aus- 

biegendem Rande ist auf anderen niederrheinischen Fundplatzen haufig beob- 

achtet worden. Als benachbarte Fundplatze erwahne ich lediglich Walsum im 

Kreis Dinslaken1) und Duisburg, Friedrich-Wilhelm-StraBe, von wo wir eine 

groBe Anzahl vergleichbarer Stiicke besitzen. Diese Form diirfte kaum vor 

dem Beginn des 8. Jahrhunderts entstanden sein. In Walsum ist sie um die 

Mitte dieses Jahrhunderts belegt. Sie gibt uns einen Anhaltspunkt fiir das Ende 

des Sterkrader Friedhofs. Der handgeformte, bauchige Topf aus Grab 9 (Taf. 

41, 2) bietet keinen Anhalt fiir die zeitliche Einordnung.

Aus vier Frauengrabern (3, 4, 7 und 8) sind tonerne Spinnwirtel geborgen 

worden (Abb.201inks, 20,1; 22,5; 23,6),dieunsalledengleichenTypus,diedoppel- 

konische Form mit niedrigem Unter- und hoherem Oberteil und abgeplatteter 

Unter- und Oberseite zeigen. Nur der Wirtel aus Grab 8 (Abb. 23, 6) zeigt uns 

eine eingewolbte Unterseite. Auf der Unterseite des Spinnwirtels aus Grab 3 

(Abb. 20 links) sehen wir eine radiale Strichverzierung.

Das Grab 7 erbrachte ein GlasgefaB von seltenerer Form (Taf. 40, 3). Der aus 

diinnwandigem, griinlichem Glase gefertigte kleine Becher hat einen kugeligen 

Bauchteil, breite, nach innen eingedriickte Standflache, zylindrischen Hals und 

einen rundstabigen Rand. Auf dem Bauch des GefaBes finden wir schwach 

eingedriickte vertikale Riefen und innen auf dem Boden GlasfluBreste.

Durch die Fundstiicke ist die Zeitstellung des Friedhofes gegeben. Die 

altesten Beigaben sehen wir in den Waffen des Grabes 13, das spatestens um 

die Mitte des 6. Jahrhunderts angelegt wurde. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts 

konnen wir das Grab 7 ansetzen. Der groBte Teil der Korpergraber gehort in das 

7. Jahrhundert. Hier beobachten wir, durch den geschichtlich bezeugten Riick- 

schritt des Christentums bedingt, das Neueindringen der Brandbestattung, so daB 

wir die Brandgraber dem Ende des 7. und der ersten Halfte des 8. Jahrhunderts 

zuweisen konnen, womit das zeitliche Ende des Friedhofes gegeben ist.

x) R. StampfuB, Der spatfrankische Sippenfriedhof von Walsum (1939) 52.


