
Graber des fruhen 5. Jahrhunderts aus Krefeld-Gellep.

Von

Senate Pirling.

Hierzu Tafel 33.

Von dem groBen Graberfeld, das sich in unmittelbarer Nahe des romischen 

Lagers Gelduba, siidwestlich vom heutigen Dorfe Gellep im Stadtgebiet von 

Krefeld, ausdehnt (in der Literatur als Gellep II bekannt) r), warden bis heute 

1304 Graber aufgedeckt* 2). Der Friedhof ist damit aber noch nicht vollstandig 

ausgegraben, seine Begrenzung nach zwei Seiten hin noch nicht erreicht.

Nur etwa ein Drittel der Graber, etwas mehr als 400, batten Beigaben. Von 

diesen lassen sich rund die Halfte in die spatrbmische Zeit, also in die 2. Halfte 

des 3. und ins 4. Jahrhundert datieren. LJberraschenderweise lag aber zwischen 

und teilweise liber den romischen Grabern eine ungefahr gleiche Anzahl fran- 

kischer aus dem 5., 6. und 7. Jahrhundert. Es zeigte sich, daB die Belegung 

des Friedhofs vbllig ungestbrt, ohne jede Unterbrechung, vom 3. Jahrhundert 

bis zum Ende des 7., also bis zum Erldschen der Beigabensitte, weitergegangen 

war.

Wahrend Graber des 4. und 5. Jahrhunderts fiber die ganze Flache des 

Grabfeldes verstreut liegen, befanden sich die des 6. und 7. Jahrhunderts nur 

im nbrdlichen Teil.

Im 3. und 4. Jahrhundert wurden die Toten in Gellep uberwiegend in Siid- 

Nord-Richtung beigesetzt, der Kopf im Siiden mit Blick nach Norden. Vom 

Beginn des 5. Jahrhunderts an iindert sich die Richtung, die Bestatteten liegen 

west-ostlich ausgerichtet, Kopf im Westen mit Blick nach Osten.

Gellep ist das einzige Graberfeld des Rheinlandes, das uns erlaubt, die 

Grabausstattung liickenlos von der spatromischen bis zum Ende der Mero- 

wingerzeit zu verfolgen. Es ist selbstverstandlich, daB die Graber besonders 

wichtig sind, die nach dem Abzug der romischen Truppen vom Rhein zu Beginn 

des 5. Jahrhunderts, aber noch vor der Herausbildung der germanischen 

Reihengraberzivilisation in der Chlodwigzeit, angelegt wurden.

K. Bbhner hat bei der Bearbeitung der frankischen Funde des Trierer

0 Vorbericht: A. Steeger, Germanische Funde der Volkerwanderungszeit aus Krefeld 

(Krefeld 1937). - Ders., Neue frankische Grabfelder des 5.-8. Jahrh. am linken Niederrhein. 

Nachrichtenblatt f. Deutsche Vorzeit 13, 1937, 122 ff.

2) 1198 Graber wurden in den Jahren 1936-1939 und 1949-1955 durch A. Steeger aus

gegraben, 105 in den Jahren 1959 u. 1960 durch die Verfasserin.
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Landes den FundstofT in fiinf zeitliche Stufen geteilt. Seine friihesten Funde 

weist er dabei seiner Stufe II zu, deren Beginn er um 450 annimmt, da aus dem 

Trierer Gebiet frankische Altsachen aus der ersten Halfte des 5. Jahrhunderts 

nicht vorliegen.

Da zumindest im Rheinland das chronologische Schema Bbhners wohl bei 

alien zukiinftigen Arbeiten uber die Merowingerzeit Anwendung linden wird, 

Abb. 1. Krefeld-Gellep Grab 589. 

MaBstab 1 :4.

konnen die nachfolgend beschriebenen Gelleper Graber eine empfmdliche 

Lucke ausfiillen.

J. Werner hat im letzten Band dieser Zeitschrift eine Gruppe iiberraschend 

gleichartig ausgeslatteter Kriegergraber des friihen 5. Jahrhunderts zwischen 

Schelde und Weser herausgearbeitet3). Die ihnen zeitlich entsprechenden Grab- 

funde aus dem Gelleper FundstofT auszusondern, ist das Ziel dieser Arbeit, die 

vielleicht dazu beitragen kann, eine etwas breitere Materialgrundlage fur 

zukiinftige Untersuchungen liber diese noch so dunklen Jahrzehnte zu schaffen.

Ein kurzer Riickblick auf das 4. Jahrhundert ist zuvor unerlaBlich. Die 

zahlreichen Graber dieser Zeit sind in Gellep fast durchweg reich ausgestattet. 

Sie enthalten in der Regel ein ganzes Service an Tonwaren, dazu meist einen 

glasernen Trinkbecher und ein Eisenmesser. Andere Metallgegenstande sind 

selten. Nur gelegentlich fmdet sich in einem Mannergrab eine Zwiebelknopf- 

fibel oder eine Giirtelschnalle, in einem Frauengrab ein Armreif, manchmal ein 

paar Glasperlen. Bei den Frauen fehlen Fibeln, bei den Mannern Waffen (mit 

einigen Ausnahmen, die nachfolgend aufgefiihrt werden) vollstiindig.

3) Kriegergraber aus der 1. Halfte des 5. Jahrh. zwischen Schelde und Weser. Bonner 

Jahrb. 158, 1958, 372 ff.
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Bei der Keramik handelt es sich gewohnlich um die bekannte Fabrikware 

der spatromischen Zeit: spate Terra sigillata und deren Nachahmungen, rauh- 

wandige Ware in wenigen, sich standig wiederholenden Formen, weifitoniges, 

glattwandiges, gelegentlich rotbemaltes, sowie braun marmoriertes Geschirr 

und GefaBe mit schwarzem Glanztoniiberzug. Erwahnt sei die seltene, bunt

Abb. 2. Krefeld-Gellep Grab 670. 

MaBstab 1 :2.

glasierte Tonware des 4. Jahrhunderts, die in Gellep haufig auftritt, sonst aber 

aus dem Rheinland bisher nicht bekannt ist.

Aus der Menge der in der geschilderten Manier ausgestatteten Graber fallen 

nun einige heraus. Als erstes Beispiel sei G r a b 5 89 aufgefiihrt (Abb. 1). 

Zusammen mit einem braun marmorierten Zweihenkelkrug, der ungefahr der 

Form Niederbieber 46 entspricht, einem Trinkbecher mit schwarzem Glanzton- 

iiberzug der Stammform Alzey 16 und einem weiBtonigen Einhenkelkrug mit 

rot aufgemalten Streifen, durchweg Serienprodukten der provinzialromischen 

Industrie, wurde eine eiserne Axt gefunden. Die Mitgabe von Waffen ins Grab 

ist eine ganz unromische Sitte, abgesehen davon, daB der Gebrauch der Streit- 

axt im romischen Heer nicht ublich war.
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Die Axt aus Grab 589 weist eine ganz schwach geschweifte Oberkante auf 

und kann noch nicht als echte Franziska angesprochen werden, bildet aber 

eine direkte Vorstufe dazu. Wir kennen ganz entsprechende Axle aus dem 

Friedhof von Furfooz4) und aus einem der beiden Kriegergraber von Mainz- 

Greiff enklaustraBe5).

Abb. 3. Krefeld-Gellep Grab 1107 a. 

MaBstab 1 :4.

Eine Lanzenspitze (Abb. 2,1} lag inGr ab6 7 0 zusammen mil einem Glas- 

kannchen (Abb. 2,2}, das zu den bemerkenswertesten und schbnsten Glasern 

des Graberfeldes gehbrt. A. Steeger datierte es in die 2. Halfte des 5. Jahr- 

hunderts6), ein Ansatz der bestimmt zu spat ist. F. Rademacher hat das Kann- 

chen aus uberzeugenden Grunden ins spate 4. Jahrhundert gesetzt7).

Grab 1107 enthielt zwei direkt nebeneinanderliegende Bestattungen. 

Beide miissen gleichzeitig beigesetzt worden sein, denn sie liegen in einer 

gemeinsamen Grube. Bei Grab 1107 a (Abb. 3 und 4) handelt es sich um ein 

Mannergrab, bei 1107 b (Abb. 5) laBt sich das Geschlecht des Toten nicht 

angeben.

Grab 1107 a (Abb. 3 und 4) erbrachte neben zwei Sigillataschalen, einem

4) J. A. E. Nenquin, La Necropole de Furfooz (Brugge 1953) Abb. 18 J6.

5) G. Behrens, Das friihchristliche und merowingische Mainz (1950) Abb. 34,1.

6) Germanische Funde der Volkerwanderungszeit aus Krefeld (1937) Nr. 4.

7) Frankische Glaser aus dem Rheinland. Bonner Jahrb. 147, 1942, 321 f.
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schwarz gefirniBten Faltenbecher und einer Glasflasche der im 4. Jahrhundert 

iiblichen Form eine Glasschale mil Fallen (Abb. 3,2), eine Axt, die typenmaBig 

der aus Grab 589 entspricht, eine Giirtelschnalle mit Tierkopfenden am Biigel 

und herumgeklapptem Beschlag (Abb. 4,3), sowie das Fragment einer runden 

kerbschnittverzierten Bronzerosette, mittels einer umgebogenen, zungenformi- 

gen Ose an einem kleinen Ring befestigt (Abb. 4,2).

Abb. 4. Krefeld-Gellep Grab 1107 a. 

MaBstab 2 :3.

Der Bestattung des Grabes 1107 b (Abb. 5) waren neben drei Sigillata- 

gefiiBen, darunter einem Radchensigillatanapf (Abb. 5,3), eine Glasflasche der 

iiblichen Form sowie ein glaserner Becher von gedrungener Glockenform 

mitgegeben (Abb. 5,2). Dieser Becher hat einen abgesprengten Rand, eine 

Technik, die bei der Randbildung fast aller Glasbecher des 4. Jahrhunderts 

angewandt wurde. Sie wurde im Verlauf des 5. Jahrhunderts durch den rund- 

geschmolzenen Rand ersetzt. Glasbecher genau derselben gedrungenen Glok- 

kenform, teils mit abgesprengtem, teils mit rundgeschmolzenem Rand, wurden 

zahlreich in den spatantiken Grabern von Mayen gefunden8). Ein gleiches 

Stuck, mit rundgeschmolzenem Rand, kommt in dem bekannten Kriegergrab 

von Vieuxville (Belgien) vor9), und auch eine Reihe anderer Fundstiicke aus 

dem Gelleper Doppelgrab 1107 hat direkte Parallelen in dem freilich viel 

reicher ausgestatteten Grab von Vieuxville: der kalottenformige Sigillatanapf 

der Form Alzey 13 (Abb. 3,4), der Radchensigillatanapf (Abb. 5,3), die Sigillata- 

schale (Abb. 3,8); die Schnalle mit Tierkopfenden am Biigel und herumge

klapptem, rechteckigem Beschlag (Abb. 4,3), sowie die kerbschnittverzierte 

Bronzerosette mit Ring (Abb. 4,2). Der Herr von Vieuxville kann, wie eine 

Miinze mit dem t. p. 411 zeigt, friihestens im zweiten Jahrzehnt des 5. Jahr

hunderts bestattet worden sein. J. Werner weist in seiner schon erwahnten 

Arbeit iiber die Kriegergraber aus der 1. Halfte des 5. Jahrhunderts10) darauf 

hin, daB man ohne diese Miinzbeigabe eine Grablegung im 4. Jahrhundert nicht

8) W. Haberey, Bonner Jahrb. 147, 1942, 255.

9) J. Breuer und H. Roosens, Le Cimetiere franc de Haillot (Brussel 1957) Abb. 31,9.

io) a. a. O. 373.
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halte ausschlieBen konnen. Die provinziairdniische Produktion muB bis in die 

ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts hinein weiter gearbeitet haben Ihr 

Typenbestand war gegeniiber dem des 4. Jahrhunderts weitgehend unver- 

andert.

Dies beweist auch das Grab 1248 aus Gellep (Abb. 6). Nach der GroBe 

des Grabes wie auch nach den beiden MiniaturgefaBen (Abb. 6,4 und 6,6) 

Abb. 5. Krefeld-Gellep Grab 1107 b. 

Mafistab 1 :3.

zu urteilen, ist es das Grab eines Kindes. Es ist, ebenso wie das Doppelgrab 

1107, Ost-West ausgerichtet (Kopf im Osten mit Blick nach Westen). Damit 

unterscheidet es sich sowohl von den so gut wie ausnahmslos Siid-Nord ge- 

richteten Grabern des 4. Jahrhunderts in Gellep wie auch von denen des 

5.-7. Jahrhunderts, die durchweg in West-Ost-Richtung liegen (Kopf im 

Westen mit Blick nach Osten). Beide Graber nehmen nach ihrer Richtung 

ebenso eine Mitlelstellung zwischen den spatromischen und den frankischen 

ein wie nach ihrer Ausstattung.

Grab 1248 ist bereits ausfuhrlich publiziert11) und braucht deshalb hier 

nicht mehr behandelt zu werden. Es wird durch eine Franziska, ein nigra- 

iihnliches FuBschalchen und eine Silbermiinze sicher in den Beginn des 5. Jahr

hunderts datiert.

Kaum viel alter diirfte das Kindergrab 1237 sein, das ein entspre- 

chendes rauhwandiges Henkelkrugchen Mayener Herstellung (Abb. 7,3), ein 

Miniaturkrugchen der Form Alzey 17 (Abb. 7,4), ein nigraartiges Miniatur-

ii) Germania 38, 1960, 86 ff. Abb. 3 und Taf. 11,1; 12,2-3.
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gefaB (Abb. 7,1) und einen kleinen Glasbecher (Abb. 7,2) enthielt. Letzterer 

ahnelt dem gedrungen glockenformigen Becher aus Grab 1107 b und einem 

anderen aus Grab 902, der uns weiter unten noch begegnen wird. Einige weitere 

Parallelen kommen im Graberfeld von Rhenen vor, dort ausnahmslos zusam- 

men mil Typen der 1. Halfte des 5. Jahrhunderts12). Eine in demselben Grab 

gefundene Silbermiinze (Taf. 33,1) mit leicht barbarisierter Kaiserbiiste und

Abb. 6. Krefeld-Gellep Grab 1248. 

MaBstab 1 :2.

Trugschrift, vermutlich eine Nachpragung nach Gratian, datiert das Grab ans 

Ende des 4. Jahrhunderts.

Von den beschriebenen Grabinventaren ganz abweichend ausgestattet ist 

Grab 1 1 0 0 (Abb. 8). Es enthalt weder Keramik noch Glaser, dafiir begegnet 

uns wieder die kerbschnittverzierte Bronzerosette mit Ring, die als Fragment 

in Grab 1107 a erhalten war, diesmal in dreifacher Ausfertigung. Eine versil- 

berte Bronzeschnalle mit ovalem Biigel mit Tierkopfenden und festem 

mitgegossenem Beschlag, drei langliche, rechteckige Bronzebeschlage, eben-

12) Unpubliziert. Nach frdl. Mitteilung von J. Ypey-Amersfoort.
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falls versilbert, ein Beschlag mit quergeripptem Tiillenende und eine lanzett- 

formige Riemenzunge gehoren zur weiteren Ausstattung - insgesamt eine Kom- 

bination, die uns immer wieder begegnet, in Mayen in der Eifel13) so gut wie 

auf dem Galgenberg bei Cuxhaven14). Wir durfen sie als typisch fur die erste 

Halfte des 5. Jahrhunderts ansehen und als Nachahmungen, als stark verein-

Abb. 7. Krefeld-Gellep Grab 1237. 

MaBstab 1 :2.

fachte Nachbildungen jener prachtigen, kerbschnittverzierten Garnituren ver- 

stehen, die um die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert hergestellt warden und 

von denen auch in Gellep ein paar besonders schone Exemplare zutage ka- 

men15), allerdings nicht innerhalb des Graberfeldes und auch nicht in ge-

13) W. Haberey, Bonner Jahrb. 147, 1942, 281 f. und Abb. 21.

14) K. Waller, der Galgenberg bei Cuxhaven (1938) Taf. 49,2-7.

15) A. Steeger, Germanische Funde a. a. O. Abb. 3.
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schlossenem Zusammenhang. Die Bronzerosetten kommen nur in Manner- 

grabern vor und warden vermutlich als Giirtelanhanger getragen. Die Funktion 

der Schnallen mit festem Beschlag, der rechteckigen Beschlage und der Be- 

schliige mit Tiillenende hat R. Laur-Belart eingehend erlautert16). Das Vor- 

kommen der Schnallen mit festem Beschlag hat J. Werner kartiert17). Seiner

Abb. 8. Krefeld-Gellep Grab 1100. 

MaBstab 1 :2.

Liste sind aus Gellep auBer den aufgefuhrten noch vier weitere Stiicke hinzuzu- 

fiigen18). Eine solche Schnalle, wieder in der gewohnten Kombination mit 

lanzettfbrmiger Riemenzunge und Bronzerosette mit Ring weist Grab 929 

(Abb. 9) auf. Es enthielt auBerdem noch eine Tonflasche (Taf. 33,5), zu der 

mir keine Parallele bekannt ist.

SchlieBlich sei auf den Grabfund979 verwiesen (Abb. 10), den J. Wer

ner bereits teilweise publiziert hat19). Er enthielt zwei Schnallen mit festem 

Beschlag, die in der Form sehr stark von den anderen abweichen. Sie haben 

einen nierenfbrmigen, gekerbten Biigel, und mitgegossene, zweimal durch-

16) Urschweiz 22, 1959, 60 Abb. 39.

17) J. Breuer und H. Roosens a. a. O. Abb. 26 (Beitrag J. Werner).

18) Grab 808, Grab 810, Grab 929 (s. oben), Grab 1076 (s. unten S. 227). Alle noch 

unpubliziert.

19) Bonner Jahrb. 158, 1958, 394 Taf. 81,1,2-3.
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Abb. 9. Krefeld-Gellep Grab 929. 

MaBstab 1 :2.

Abb. 10. Krefeld-Gellep Grab 979. 

MaBstab 2 :3.

brochene rechteckige Beschlage, von einem imitierten Kerbband eingefaBt. Ihre 

Datierung in die 1. Halfte des 5. Jahrhunderts folgt aus dem Vorkommen eines 

entsprechenden Stiickes in einem der beiden Kriegergraber von Mainz-Greiff en- 

klaustraBe.

Es ist sicher kein Zufall, daB alle zuletzt vorgefiihrten Graber kein einziges 

Stuck jener provinzialrbmischen Allerweltskeramik mehr enthielten, mit der





226 Renate Pirling:

die Graber des 4. Jahrhunderls so iiberreich ausgestattet waren und die es, 

wie wir sahen, auch zu Beginn des 5. Jahrhunderts noch gab. DaB wir uns jetzt 

in einem anderen Horizont befmden, zeigt sich noch deutlicher bei dem 

Frauengrab530 (Abb. 11), das in mehr als einer Hinsicht interessant ist.

Ein Anhanger (Abb. 11,18) erinnert lebhaft an die oben angefiihrten Gurtel- 

rosetten der Mannergraber. Die Glasflasche (Abb. 11,17) zeigt die ubliche spat- 

romische Form. Weiter gehdren zu diesem Ensemble ein glaserner Spitzbecher 

mit glatter Wandung und ausbiegendem Rand (Abb. 11,11), ein Paar eiserne 

Fibeln mit Armbrustkonstruktion (Abb. 11,15.16), ein Knickwandtbpfchen mit 

gerillter Oberwand (Taf. 33,2) sowie mehrere Glasperlen.

■ . 00 00OO OQ 60 ®
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Abb. 12. Krefeld-Gellep Grab 340. 

MaBstab 1 : 1.

Abb. 13. Krefeld-Gellep Grab 527. 

MaBstab 1 :1.

Entsprechende Glasflaschen kennen wir zahlreich aus Grabern des spaten 

4. Jahrhunderts, wo sie gewohnlich in Kombination mit einem ganzen Saiz der 

iiblichen provinzialromischen Tonware auftreten, wahrend im Gelleper Grab 

530 ein einziges TongefaB unzweifelhaft frankischer Machart gefunden wurde, 

das man als eine der friihesten Formen der Knickwandtopfe ansehen darf. Die 

beiden eisernen Armbrustfibeln, die in einen Bronzeknopf endigen und einen 

kurzen hohen Nadelhalter haben, sind ebenso unzweifelhaft germanisch.

Bronzene Armbrustfibeln wurden in Gellep noch in zwei anderen Grabern 

gefunden, und zwar in Grab 3 4 0 (ohne weitere Beifunde; Abb. 12) und in 

G r a b 5 2 7 (Paar; Abb. 13). Sie gehdren zur Gruppe der Armbrustfibeln mit 

Nadelhalter in ganzer Lange des FuBes, zu der es Parallelen von Vermand20) 

bis Pritzier in Mecklenburg21) gibt. Das Stuck von Vermand stammt nicht aus 

einem geschlossenen Zusammenhang. In Pritzier kommen nach E. Schuldt 

derartige Armbrustfibeln wahrend des ganzen 4. Jahrhunderts vor, die Haupt- 

verbreitung liegt jedoch zwischen 300 und 350. Im Grab 21 des Galgenberges

20) J. Pilloy, Etudes sur d’anciens lieux de sepultures dans L’Aisne (St. Quentin-Paris 

1886-1903) Bd. 2 Taf. 19-21.

21) E. Schuldt, Pritzier (1955) 54 f. Abb. 254.
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bei Cuxhaven22) lag eine, den Slacken aus Gellep sehr ahnlicheFibelzusammen 

mil einer Armbrustfibel mit TrapezfuB und Stutzarmen, ein Typ, der auf die 

2. Halfte des 4. Jahrhunderts hindeutet. Die drei Gelleper Fibeln miissen 

jedenfalls ins 4. Jahrhundert datiert werden, innerhalb dessen sie sich vor- 

laufig nicht naher festlegen lassen. Sie bilden bei zwei Bestattungen die einzige 

uns noch faBbare Grabbeigabe, und zwar zu einer Zeil, in der es in Gellep 

iiblich war, einen ganzen Satz an romischer Keramik und mindestens ein 

GlasgefaB mit ins Grab zu geben. Die Armbrustfibeln gehbren genauso zu den 

sogenannten ’sachsischen4 Fibeln wie ein anderer in Gellep in mehreren Exem- 

plaren vorliegender Typ, der der ’komponierten Schalenfibeln4 nach der 

Definition F. Roeders23), der uns nun wieder ins 5. Jahrhundert zuruckfuhrt.

Abb. 14. Krefeld-Gellep Grab 1076. 

MaBstab 2 :3.

Eine Datierung in die erste Halfte des 5. Jahrhunderts erlaubt der Grab- 

fund 1076 (Abb. 74) auf Grund der Schnalle mit festem Beschlag und 

Biigel mit Tierkopfenden. Kaum viel jiinger diirfte Grab 90 2 (Abb. 15) sein. 

Neben einem Paar komponierter Schalenfibeln enthalt es einen kesselformigen 

Glasbecher (Abb. 15,4-), zu dem sich ein Gegenstiick in dem Kindergrab 1237 

befindet (Abb. 7,2), das aus der Zeit um 400 stammt. Ein rauhwandiger Klee- 

blattkrug, vermutlich Mayener Herkunft (Abb. 15,1) unterscheidet sich von 

den iiblichen frankischen Kleeblattkriigen der Stufen II und III nach Bbhner 

und steht einem Krug nahe, den ein Waffengrab von K61n-St. Severin24) 

enthielt, das noch der Stufe I angehort. Ein Paar kleiner gegossener Biigelfibeln 

mit schwalbenschwanzahnlichem FuB (Abb. 15,2.3) schlieBlich haben keine 

Parallelen, die aus datierbaren Zusammenhangen stammen. Die Gruppe der 

kleinen gegossenen Biigelfibeln mit halbrunder Kopfplatte, miiBte einmal zu-

22) K. Waller a. a. O. 81 u. Taf. 45.

23) Die sachsische Schalenfibel der Volkerwanderungszeit als Kunstgegenstand und sied- 

lungsarchaologisches LeitfossiL Gottinger Beitrage zur deutschen Kulturgeschichte (1927) 

15 ff.

24) F. Fremersdorf, Zwei germanische Grabfunde des friihen 5. Jahrh. aus Koln. 

Germania 25, 1941 Taf. 31,5.



228
Renate Pirling:

Abb. 15. Krefeld-Gellep Grab 902. 

MaBstab 1 :2.

sammenhangend bearbeitet werden. Vor allem ware dieFrageihrer Entstehung 

interessant. DaB sie alter sind, als man bisher annahm, zeigt auch der vor- 

liegende Fund.

In Grab 970 wurde eine komponierte Schalenfibel mit Rosettenverzie- 

rung (Abb. 16) von einem Knickwandtopfchen begleitet, das zusammen mit 

dem bereits behandelten aus Grab 530 (Abb. 11,1) zu den friihesten frankischen 

Knickwandtopfen gerechnet werden darf. Die Topfe sind handgemacht, haben 

noch kein Randprofd, die Oberwand schwingt leicht ein und ist gerillt.

G r a b 9 2 9 enthielt eine Tontlasche (Tcif. 33,5), die ein Unikum darstellt. 

Ein ebenso merkwiirdiges Stuck ist ein Tonbecher (Abb. 17 und Taf. 33,3), 

ohne Reifunde aus Grab 5 2 3 gehoben. Zwei andere kleine GefaBe, mit tief- 

liegendem, unscharfem Bauchknick, rundlichem Boden und schwach aus- 

biegendem Rand und mit Rillenzier (Abb. 18,2 und Abb. 19,1) sind bisher auch
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Abb. 16. Krefeld-Gellep Grab 970.

1 MaBstab 1 :2; 2 MaBstab 2 :3.

nur aus Gellep bekannt. Eines von ihnen kam mit einem nigraartigen FuB- 

schalchen (Abb. 19,2) zusammen vor, einer Form, die uns schon im Grab 1248 

(Abb. 6,A) mit rbmischer Keramik begegnete, und die weit verbreitet ist. Wir 

kennen sie beispielsweise aus dem schon erwahnten Grab 65 von K61n-St.- 

Severin aus der 1. Halfte des 5. Jahrhunderts. Sie kommt auch in mehreren 

Exemplaren im Grabfeld von Rhenen vor, auch hier durchweg mit Formen des 

’Kerbschnittschnallenhorizontes6 kombiniert25). SchlieBlich finden wir sie in 

einem der jiingst aufgedeckten wichtigen Skelettgraber von Lippspringe (West

Abb. 17. Krefeld-Gellep Grab 523. 

MaBstab 1 :2.

falen)26), dort handgemacht und von sehr viel groberer Form. Ihre Herkunft 

ist nicht schwierig zu erklaren, sicher hat die romische Kielschiissel (Abb. 20) 

hier Pate gestanden, die ihrerseits wohl von germanischen Formen beein- 

fluBt ist.

Das fruhe 5. Jahrhundert ist, was die Keramik anlangt, gekennzeichnet 

durch eine Vielzahl origineller Formen, ganz im Gegensatz zu der extremen 

Uniformitat der spatromischen Keramik und auch zu der Eintonigkeit der 

merowingischen Zeit, die fast ausschlieBlich die stereotypen Knickwandtopfe 

kennt.

25) Unpubliziert. Nach frdl. Mitteilung von J. Ypey-Amersfoort.

26) Germania 37, 1959, 298 ff.
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Wie die eigentliche frankische Entwicklung der Keramik, die schlieBlich zur 

Herausbildung des gewohnlichen Knickwandtopfes fiihrte, verlief, laBt sich an 

Beispielen aus Gellep in alien Stadien verfolgen.

Einen ganz friihen Knickwandtopf, noch ohne Randprofil, mit leicht ein- 

schwingender Oberwand, lernten wir schon kennen (Abb. 16,1}. Zusammen mit 

einer Radchensigillataschale wurde in Grab 1145 ein kleines nigraahnliches

Abb. 18. Krefeld-Gellep Grab 499. 

MaBstab 1 :2.

GefaB (Abb. 21,2) gefunden, dasneben der deutlicheinschwingendenOberwand 

einen leicht ausbiegenden Rand aufweist. Von hier ist es nur noch ein Schritt 

zum breiten Knickwandtopf mit einschwingender Oberwand der klassischen 

Form, der schon in die Mitte bis 2. Halfte des 5. Jahrhunderts gehort.

Wohl ebenfalls aus der Mitte des 5. Jahrhunderts durfte das Frauen- 

g r a b 9 6 8 (Abb. 22) stammen, das gleich drei Fibelpaare enthielt: ein Paar 

eisemer Armbrustfibeln, die so schlecht erhalten sind, daB ihre genaue Form 

nicht mehr zu ermitteln ist, ein Paar gegossener runder Scheibenfibeln mit nach 

oben gebogenen Randem mid konzentrisch eingravierten Kreisen, und ein Paar 

Biigelfibeln mit halbrunder Spiral- und rhombischer Hakenplatte. Das Grab 

enthielt auBerdem einen einfachen nierenfbrmigen Schnallenbugel und einen 

glockenfbrmigen Glasbecher. H. Kuhn hat den vorliegenden Typ der Biigel- 

fibeln eingehend behandelt, er nennt ihn ’Typ Bifrons4 27), da von dem dortigen 

Graberfeld zwei ganz ahnliche Stiicke vorliegen. H. Kuhn datiert sie in die 

erste Halfte des 6. Jahrhunderts, doch kann man sich diesem spaten Ansatz 

meiner Meinung nach nicht anschlieBen. H. Kuhn griindet seine Datierung

27) H. Kuhn, Die germanischen Biigelfibeln der Vblkerwanderungszeit in der Rheinprovinz 

(Bonn 1940) 172 ff.
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vor allem auf die Uberlegung, daB Einfliisse von England auf das Festland 

kaum vor 525 denkbar seien, und daB die Fibeln vom Typ Bifrons, die er fur 

vereinfachte Nachbildungen von Fibeln ’mit barockem FuB‘ halt, von denen 

einige Exemplare in Kent gefunden warden, wo der Typ auch zweifellos ent- 

standen ist, deshalb auch kaum vor der Mitte des 6. Jahrhunderts in den Boden 

gekommen sein kbnnten. Die Herstellung der Fibeln vom Typ Bifrons in

Abb. 19. Krefeld-Gellep Grab 541. 

MaBstab 1 :2.

England wird dabei als sicher vorausgesetzt. Dies scheint mir jedoch sehr 

zweifelhaft zu sein. Wir werden noch sehen, daB diese Fibeln in Gellep in einem 

Zusammenhang auftreten, der uns nicht erlaubt, mit ihm uber die Mitte des 

5. Jahrhunderts hinauszugehen. Die Fibeln ’mit barockem FuB‘, von denen sie 

sich herleiten sollen, sind aber weit jiinger28). Die stark stilisierten Tiere der 

Gelleper Fibeln erinnern sehr deutlich an solche spatromischer Kerbschnitt- 

schnallen und Giirtelgarnituren29), und mit einer Fortfiihrung dieser Tradition 

lassen sich die Randtiere auf den Fibeln vom Typ Bifrons ganz zwanglos 

erklaren.

Die Scheibenfibeln aus Grab 968 (Abb. 22,3.4-) kommen ganz entsprechend 

in Rhenen30) vor und werden dort von Ypey an das Ende des 4. bzw. den 

Beginn des 5. Jahrhunderts gesetzt. Auch der glockenformige Glasbecher 

kommt schon in einem der beiden Kriegergraber von Mainz-Greiff enklau- 

straBe31) aus der 1. Halfte des 5. Jahrhunderts vor, sowie in dem schon mehr- 

mals erwahnten Waffengrab 65 von K61n-St.-Severin, das aus derselben Zeit 

stammt32). Doch abgesehen davon ist vor allem von Interesse, daB die in 

Gellep bestattete Frau 3 Fibelpaare trug, eine Sitte, die, wie J. Werner aus- 

gefiihrt hat33), unter donaulandischem EinfluB um die Mitte des 5. Jahrhun

derts aus der Mode kam. Unwillkiirlich wird man bei dem Gelleper Frauengrab 

an Laetengraber des 4. Jahrhunderts erinnert, etwa an das bekannte Frauen

grab 7 von Vert-la-Gravelle34). Diese Frau von Vert-la-Gravelle trug freilich

28) H. Kuhn a. a. O. 162 ff.

29) G. Behrens, Schumacher-Festschrift (1930) Abb. 8,5 und Taf. 31,5; 32,2.

30) P. Glazema und J. Ypey, Kunst en Schoonheid uit de vroege Middeleeuwen (1955) 

Nr. 11 oben links.

31) G. Behrens, Das friihchristliche und merowingische Mainz (1950) Abb. 34,9.

32) F. Fremersdorf a. a. O. Taf. 31,3.

33) Zur Entstehung der Reihengraberzivilisation. Arch. Geographica 1, 1950, 26.

34) Ebenda, Abb. 4.
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Tutulusfibeln statt Scheibenfibeln, aber sie trug sie an denselben Stellen wie 

auch die Gelleper Frau, namlich je eine auf jeder Schulter, wahrend die andern 

beiden Paare (in Vert-la-Gravelle Armbrustfibeln, in Gellep ein Paar Armbrust- 

und ein Paar Biigelfibeln) auf der Brust bzw. in der Nahe des Giirtels getragen 

wurden. So erscheint uns die Tatsache der 3 Fibelpaare im Frauengrab 

9 6 8 von Gellep wie eine etwas verspatete Nachwirkung jener bei den Laeten 

Galliens im 4. Jahrhundert iiblichen Sitte.

Abb. 20. Kielschiissel aus Krefeld-Gellep Grab 62, 

einem rbmischen Brandgrab des 3. Jahrhunderts. 

MaBstab 1 :3.

Nur noch e i n Fibelpaar enthielt das Frauengrab 9 (Abb. 23). Die 

Fibeln (Abb. 23,3.4) sind aus Silber, vergoldet, massiv gegossen, mil vollrunden 

Knbpfen und Tierkopfenden. Spiral- und Hakenplatte sind mit geradlinigen 

Kerbschnittornamenten verziert. Diese Ornamentik zeigt noch deutliche An- 

klange an die der spatromischen Kerbschnittgarnituren, und die massive Form 

mit den drei vollrunden Knbpfen erinnert noch deutlich an die Zwiebelknopf- 

fibel. Nach diesem Fibelpaar hat H. Kuhn eine ganze Fibelgruppe ’Krefelder 

Fibeln‘ genannt35). Die typologisch altesten Stiicke durften auch wirklich diese 

aus Gellep sein, da ihre Herkunft von der provinzialrbmischen Zwiebelknopf- 

fibel noch deutlich zu erkennen ist. Das Grab 9 enthielt auBer dem besproche- 

nen Fibelpaar u. a. noch eine silberne Haarnadel mit ringformigen Messing- 

einlagen am Kopf (Abb. 23,1), Gias- und Bernsteinperlen (Abb. 23,10.13-20), 

einen halbmondfbrmigen Anhanger aus Meerschaum (Abb. 23,8), ein Eisen- 

messer (Abb. 23,22) und einen gedrungenen glockenfbrmigen Glasbecher, wie 

er uns ganz ahnlich schon im Grab 1107 b (Abb. 5,2) begegnet ist. Auch dieser 

Grabfund gehbrt vermutlich in die Mitte des 5. Jahrhunderts. Dieselbe Zeit hat 

auch H. Kuhn fur die Entstehung seiner ’Krefelder Fibeln‘ angenommen.

Wir bewegen uns damit ungefahr in derselben Zeit, der das bekannte

35) H. Kuhn a. a. O. 73 ff.
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Kriegergrab 43 mit Spatha und Riisselbecher angehbrt, das in der Lite- 

ratur schon haufig behandelt worden ist36). Das Grabinventar steht noch voll 

und ganz in der provinzialrbmischen Tradition und enthalt nichts, was auf 

den donaulandischen KultureinfluB der Attilazeit hindeutet.

Mit dem Hinweis auf dieses Grab sei die Vorlage der Gelleper Funde des 

friihen 5. Jahrhunderts abgeschlossen.

Abb. 21. Krefeld-Gellep Grab 1145. 

MaBstab 1 :3.

Abgesehen davon, daB durch sie unsere Kenntnis vom Typenbestand jener 

Zeit in willkommener Weise bereichert wird, kbnnen sie auch unsere Vorstel- 

lung von der geschichtlichen Situation Geldubas in den so entscheidenden Jahr- 

zehnten der ersten Halfte des 5. Jahrhunderts in einigen Punkten bereichern.

Fur das 4. Jahrhundert ist aus den antiken Schriftquellen zu erschlieBen, 

daB der linke Niederrhein vorwiegend schon von Franken besiedelt war, wobei 

die Stadte wohl die einzige Ausnahme bildeten. Auch der rbmische Grenzschutz 

durfte sich, jedenfalls nbrdlich von Koln, lange vor dem regularen Abzug der 

letzten Legionen im Jahre 402 vorwiegend in frankischer Hand befunden 

haben.

Aus der Begrabnisstatte einer solchen Ansiedlung von Foederaten, wie wir 

sie in Gellep vor uns haben, ergibt sich nun folgendes Bild: Bestattet wurde fast 

ausschlieBlich in Siid-Nord-Richtung , Kopf im Siiden mit Blick nach Norden. 

So gut wie alle Graber wurden mit Beigaben ausgestattet, vor allem mit einem 

ganzen Satz an TongefaBen und mit Glasern. Bei Keramik und Glasern handelt 

es sich ausnahmslos um Erzeugnisse der spatromischen Industrie. Metallfunde 

sind selten. Das Auftreten von Waffen in Mannergrabern ist ein sicheres Indiz 

fur die germanische Volkszugehorigkeit der Bestatteten. Am Ende des 4. Jahr

hunderts erfolgt einheitlich der Ubergang von der Siid-Nord- zur West-Ost- 

Ausrichtung, ohne daB sich zunachst an der Grabausstattung irgendetwas 

andern wurde.

Wie lange die militarische Besetzung Geldubas dauerte, wissen wir nicht. 

Wir kbnnen vorlaufig nur konstatieren, daB die Belegung des Graberfeldes 

Gellep II ganz ungestbrt auch nach dem im Jahre 402 erfolgten Abzug der

36) A. Steeger, Ein frankisches Kriegergrab von Krefeld-Gellep. Germania 21, 1937, 182 IT. 

- Ders., Neue frankische Grabfelder a. a. O. 124. - J. Werner, Zu frankischen Schwertern 

des 5. Jahrh. Germania 31, 1953, 38 ff.
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romischen Legionen vom Rhein weiterging und durfen daraus wohl folgern, 

daB es dieselbe Bevolkerung war, die ihren Wohnsitz ungestort beibehielt.

Der Friedhof von Gellep ist schon im 4. Jahrhundert ein eigentliches ’Rei- 

hengraberfeld‘, mit der einen Einschrankung, daB die Beigabe von Waffen bei 

den Mannern und von Schmuck bei den Frauen noch nicht allgemein iiblich 

war, sondern nur gelegentlich neben der Ausstattung mit GefaBen aus Ton 

und Gias geiibt wurde.

Abb. 22. Krefeld-Gellep Grab 968. 

1-4, 7-11 MaBstab 1 :2; 5-6 MaBstab 1 : 1.

In den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts wird die provinzialromische 

Keramik ziemlich plbtzlich von GefaBen frankischer Machart abgelost, von 

denen sich von jetzt an nur noch jeweils ein, allerhbchstens zwei GefaBe in 

einem Grab befanden. Die Topferwaren hatten aufgehort, ein ausschlieBlich 

fabrikmaBig hergestelltes Massenprodukt zu sein. Der Zufall hat uns aus Gellep 

einen frankischen Tbpferofen aus dem 6. Jahrhundert beschert37). Entspre- 

chend diirfen wir vielleicht schon fur das 5. Jahrhundert mit eigener, werk- 

stattmaBiger Produktion rechnen, wobei freilich daneben Gebrauchsgeschirr 

aus den Topferzentren, die den Umbruch iiberdauerten, vor allem aus Mayen, 

bezogen wurde.

37) Germania 38, 1960, 149 IT.
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Abb. 23. Krefeld-Gellep Grab 9.

1-2, 6, 9-20 MaBstab 1:1; sonst MaBstab 1 :2.
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GlasgefaBe dagegen bezog man wohl durchweg aus fabrikahnlichen Hand- 

werksbetrieben, die im 5. Jahrhundert, nach der wohlbegriindeten Meinung 

J. Werners, im Maasgebiet zu suchen sind. Entsprechend ist bei ihnen die 

Entwicklung der GefaBtypen vollig flieBend. Es gibt keine friihe frankische 

Glasform, von der sich nicht eine liickenlose Entwicklungsreihe von romischen 

Formen aufzeigen lieBe. DaB die Metallformen der 1. Halfte des 5. Jahrhun- 

derts, im Groben gesehen, zwischen Seine und Elbe vollig einheitlich sind, 

haben die Untersuchungen J. Werners gezeigt. Die Grabfunde aus Gellep 

liefern dafiir weitere gute Belege. Eine ganze Kollektion von sogenannten 

’sachsischen4 Fibeln (Armbrust- und komponierte Schalenfibeln) lieB sich vor- 

weisen und zeigt, wie vorsichtig man damit sein muB, Fibeln als ’archaologische 

Leitfossilien4 und als Grundlage fur die Zuweisung eines Fundmaterials an eine 

bestimmte Stammesgruppe als verbindlich zu betrachten.

Eine groBe Anzahl von Ost-West gerichteten Grabern in der sudlichen 

Halfte des Friedhofs, in der wahrend des 6. und 7. Jahrhunderts nicht be- 

stattet wurde, enthielt keine Beigaben. Da die Graber des 4. Jahrhunderts, wie 

wir gesehen haben, in Siid-Nord-Richtung liegen, miissen sie aus dem 5. Jahr

hundert stammen. Auch das bekannte Kriegergrab 43 mit Spatha und Riissel- 

becher, in der Mitte des Jahrhunderts angelegt, war rings von einer ganzen 

Anzahl gleichgerichteter, aber vollig beigabenloser Graber umgeben. Im Gegen- 

satz zu anderen Graberfeldern, die von einer iiberwiegend romanischen Bevol- 

kerung angelegt wurden, wird aber in Gellep die Beigabensitte nicht ganz 

aufgegeben. Wahrend ein Teil der Bevolkerung, vielleicht unter dem EinfluB 

des Christentums, sich ohne Grabbeigaben bestatten laBt, verbleibt der andere 

Teil bei der heidnischen Sitte, gibt seinen Toten GefaBe, Gewandzubehor, 

Schmuck oder Waffen mit ins Grab, und nimmt damit die uns von den seit der 

Chlodwigzeit allenthalben einsetzenden Reihengraberfeldern bekannte Grab- 

ausstattung vorweg.

Graberverzeichnis.

Grab

9 Erdgrab. W-O. Langen- und BreitenmaBe nicht angegeben; T. 1,15 m. Vom 

Skelett nur noch Reste der Zahne erhalten.

1) Silberne Haarnadel, in den Riefen des verdickten Kopfes Bronzeein- 

lagen, die z. T. ausgefallen sind (beim Kopf): L. noch 11,4 cm (Abb. 23,1). —

2) Olivgriiner Glasbecher, gedrungen glockenformig, mit Standring; unter 

dem rundgeschmolzenen Rand aufgelegte gleichfarbige Fadenspirale (am Hals): 

H. 6,7 cm; Mdm. 7,5 cm; Bdm. 3,2 cm (Abb. 23,21). — 3) Biigelfibelpaar aus 

Silber, vergoldet, mit schmalem Tierkopfende; an der Spiralplatte drei vollrunde 

Knopfe; Spiralplatte und ein Teil des Tierkopfendes mit linearen Kerbschnitt- 

ornamenten in Zickzackform verziert (auf der Brust): L. 6,9 cm (Abb. 23,3.4). - 

4) 6 G 1 a s p e r 1 e n. a) ringformig, olivgriin, mit weiBen Einlagen. Opak: 

b) gelb, 5-kantig; c) griin, mandelformig; d) schwarz, ringformig; e) schwarz 

abgeplattet, mit senkrechten Einkerbungen; f) blaugriine Melonenperle (Abb. 

23,10.13-14.18-20). — 2 Bernsteinperlen (Abb. 23,16-17), - Scheiben- 

formige Knochenperle (Abb. 23,15). — 5) Unbestimmbares Bronzescheib- 

chen, rund, durchlocht (bei der linken Hand): Dm. 1,6 cm (Abb. 23,12). -
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Grab

6) E’m e s s e r , Schneide und Klinge gleichmaBig zur Spitze einbiegend, mit 

Resten des Holzgriffs (Lage wie bei 5): L. 11 cm (Abb. 23,22). Dabei Br’- 

r i n g mit anhaftenden Geweberesten: Dm. 4,5 cm (Abb. 23,5). -7) Anhanger 

aus Meerschaum, halbmondfbrmig, griinlich-weiB, durchbohrt (Lage wie 5): 

L. 2,5 cm (Abb. 23,8). - 8) E’t e i 1 e (auf der rechten Seite des Kopfendes). - 

9) Fragment eines Br’schnallenbugels, rund, mit eingepunzten Kreis- 

augen (am FuBende): Dm. 1,4 cm (Abb. 23,9). - 10) 2 B r’ b 1 e chb eschlage. 

- 11) Silberschnalle, Dorn mit anschwellendem, gerieftem Ende 

(Lage ?): L. 1,9 cm (Abb. 23,6 u. 11). - 12) Quergeriefter B r’s t e g (Lage ?): L. 

1,8 cm (Abb. 23,2). - 13) Br’plattchen, rechteckig, gewdlbt, durchlocht 

(Lage ?): 4 x 2,4 cm (Abb. 23,7).

340 Erdgrab. W-O. 2,90 x 1,00 m; T. 2,00 m. Bei 1,20 m T. Brandstelle.

1) Armbr ustf ibel aus Bronze, mit Nadelhalter in ganzer Lange des FuBes; 

Biigel durch Kreisaugen, Rillen und Kerben verziert; Spirale und Nadel fehlen 

(etwa Grabmitte): L. 4,3 cm (Abb. 12).

499 Erdgrab. W-O. 1,90 x 1,00 m; T. 1,40 m. Kopfende mit Tuffsteinen umstellt. 

Vom Skelett nur noch zwei Zahne erhalten.

1) Knickwandtopfchen, geglattet und reduzierend gebrannt, mit hoher 

geschweifter Oberwand; Rand ausbiegend, auf der Oberwand 4 tiefe Rillen in 

ungleichmaBigen Abstanden (links neben dem Kopf): H. 5,7 cm; Mdm. 9 cm; 

Bdm. 4 cm (Abb. 18,2). - 2) Miinze aus diinnem, oxydiertem Silberblech, zwei- 

seitig gepragt. Vs. Trugschrift und barbarisierte Kaiserbiiste. Rs. Gleichseitiges 

Kreuz mit Ankerenden: Dm. 1,9 cm (bei den Zahnen). -3) Spitzbecher 

aus dickem blaBgriinem Gias von gedrungener Form; konischer Rand; unter 

dem rundgeschmolzenen Rand aufgelegte gleichfarbige Fadenspirale, Wandung 

gerieft (am FuBende); H. 14,2 cm; Mdm. 5,6 cm (Abb. 18,1).

523 Erdgrab. W-O. 1,40 x 0,50 m; T. 1,10 m. Vermutlich Kindergrab. Keine Skelett- 

spuren.

1) Knickwandtopfchen, geglattet und reduzierend gebrannt, mit hoher 

geschweifter Oberwand; Rand schwach ausbiegend; Bauchknick gekerbt; auf der 

Schulter 6 umlaufende tiefe Rillen; darunter, zwischen Rillen und Kerben, 4 mal 

je 3 eingestempelte Kreise: H. 8,8 cm; Mdm. 6,6 cm; Bdm. 5,6 cm (Abb. 17 und 

Taf. 33,3).

527 Erdgrab. W-O. 2,20 x 1,00 m; T. 1,30 m. Keine Skelettspuren.

1) Br’armbrustfibelpaar; Nadelhalter in ganzer Lange des FuBes; 

Biigel durch mit Tangenten verbundene Kreisaugen verziert, Biigelenden gerippt: 

L. 4,1 cm (Abb. 13).

530 Erdgrab. W-O. 2,20 x 1,00 m; T. 1,80 m. Bei der Tiefe von 1,50 m verengt 

die Grabgrube sich sehr stark. Im Innern des Grabes schwarze Spuren, vielleicht 

von einem Tuch herriihrend. Keine Skelettspuren.

1) Miinze mit zwei Ringen dariiber4. Verschollen. -2) ’S ilber-H alb- 

mo n d‘. Verschollen. -3) Br’anhanger, rund, in der Mitte durchbohrt, 

mit konzentrisch eingravierten Kreisen, Rand gekerbt: Dm. 2,8 cm (Abb. 11,18). 

-4) 7 Glasperlen. Durchscheinend: a) schwach olivgriin, ringfbrmig; b) 

schwach olivgriin, scheibenfbrmig. Opak: c-d) schwarz, ringfbrmig, mit weifien 

Auflagen in Zickzackform; e) schwarz, ringfbrmig, mit flechtbandahnlichen 

gelben Auflagen und gelben Punkten; f-g) schwarz, ringfbrmig (Abb.
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11,6-9.12-14). - 5) Ring aus diinnem Br'draht, Enden umgeschlungen, daran 

hangend langliches Knochenstiickchen mit eingeritzter Verzierung: Dm. des 

Ringes 1,3 cm (Abb. 11,4-). -6) 2 Br’ringe: Dm. 3,3 und 2,1 cm (Abb. 

11,3.5). - 7) E’Armbrustfibelpaar, in Br’knopfe endigend: L. 5 cm 

(Abb. 11,15.16). - 8) E’r e s t e , unbestimmbar. - 9) Knickwandtopf 

mit hoher, leicht geschweifter Oberwand; Bauchknick unscharf; auf der Ober- 

wand 5 tiefe umlaufende Rillen. Verschollen. (Taf. 33,2). — 10) Flasche 

aus dickem, olivgriinem Gias; Unterteil kugelig, hoher enger Rohrenhals 

mit rundgeschmolzenem Tellerrand; Unterteil schrag gerieft: H. 15,2 cm; 

Mdm. 5 cm; Bdm. 6 cm (Abb. 11,17). - 11) Spitzbecher aus dickem, oliv- 

griinem Gias; Rand ausbiegend, rundgeschmolzen; unter dem Rand gleichfarbige 

spiralige Fadenauflage: H. 12,4 cm; Mdm. 7,3 cm; Bdm. 2,7 cm (Abb. 11,11). — 

12) Glasschale. Verschollen. — 13) E’s c h e r e. Verschollen. - 14) 

S p i n n w i r t e 1. Verschollen. - 15) Br’beschlag, zungenformig, Ende 

umgebogen: L. 4,9 cm (Abb. 11,10).

541 Erdgrab. W-O. 1,00 x 0,50 m; T. 0,60 m. Vermutlich Kindergrab. Keine Skelett- 

spuren.

1) Miniaturf ufi schale, geglattet und reduzierend gebrannt: H. 5,2 cm, 

Mdm. 8,1 cm; Bdm. 2,5 cm (Abb. 19,2). -2) Knickwandtopf chen mit 

hoher Oberwand, geglattet und reduzierend gebrannt, unscharfer Bauchknick; 

auf der leicht einschwingenden Oberwand 3 tiefe umlaufende Rillen: H. 4,7 cm; 

Mdm. 7,2 cm; Bdm. 4 cm (Abb. 19,1 und Taf. 33,4).

589 Brandgrab. Rechteckige Grube. 1,40 x 0,80 m; T. 1,50 m. Ecken abgerundet. 

Nahe der Siidostseite Brandstelle. Nordwestlich davon, in der Grabmitte, die 

Beigaben.

1) Br’schnallenbiigel mit E’dorn: Dm. des Biigels 3,3 cm (Abb. 1,3). -

2) 2 E’fragmente, vielleicht Reste eines Messers (Abb. 1,4). - 3) Ein- 

henkelkrug der Form Niederbieber 62 a, vermutlich aus hellem Ton. - 4) 

Einhenkelkrug der Form Gose 267 aus weiBlichem, feingeschlammtem 

Ton, geglattet; auf Schulter und Bauch 3 aufgemalte rote Bander: H. 15,3 cm; 

Mdm. 5,5 cm; Bdm. 3,4 cm (Abb. 1,6). -5) Becher aus rotlichem Ton, innen 

und auBen schwarz gefirniBt, der Stammform Alzey 16: H. 16,3 cm; Mdm. 5,1 cm; 

Bdm. 4 cm (Abb. 1,5). - 6) Zweihenkelkrug braun marmoriert, der 

Stammform Niederbieber 27 Var. 2 K, aber ohne Bauchknick: H. 26 cm; Mdm. 

4,5 cm; Bdm. 9,6 cm (Abb. 1,1). - 7) E’a x t, im Schaftloch noch Holzreste, 

darin steckt ein E’nagel: L. 15 cm (Abb. 1,2).

670 Erdgrab. W-O. Umrisse des Grabes nicht mehr genau zu erkennen, ca. 1,00 x 

0,30 m; T. 0,60 m. Vermutlich Kindergrab.

1) E’lanzenspitze mit geschlitzter Tulle: L. 11,5 cm (Abb. 2,1). —

2) Kannchen aus diinnem, griinlichem Gias; kurzes bauchiges Unterteil mit 

vertikalen aufgelegten Bogenschleifen; konischer Hals mit gleichfarbiger auf- 

gelegter Fadenspirale; diinner, horizontal gerippter Henkel, oben mit Schleife 

angesetzt: H. 10 cm; Mdm. 4 cm; Bdm. 7 cm (Abb. 2,2).

902 Erdgrab. W-O. 1,85 x 0,75 m; T. 1,10 m. Keine Skelettspuren.

1) Becher aus mittelstarkem, griinem Gias von gedrungener Form; Boden 

leicht eingedellt; unter dem Rand opakweiBe Fadenspirale: H. 4,8 cm; Mdm. 

8 cm (Abb. 15,4). -2)2 komponierte Br’schalenf ibeln, Deckplatten nur 

fragmentarisch erhalten, mit Resten von eingepreBten geometrischen Ornamen-
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ten; Nadelspiralen aus Eisen. Dm. 5 bzw. 4,2 cm (Abb. 15,5.6). - 3) B r’- 

biigelfibelpaar mit halbrunder Kopfplatte mit 3 Knopfen und schwalben- 

schwanzahnlichem FuB: Kopfplatte durch zwei Randleisten eingefaBt, die innere 

geperlt; auf den Innenflachen einer Fibel je ein Kreisauge, mit Punkten umge- 

ben, Innenflachen bei der anderen Fibel glatt; Biigel im Querschnitt dreikantig: 

L. 4 cm (Abb. 15,2.3). -4) Kleeblattkrug aus rotlich-grauem Ton, rauh- 

wandig, mit leicht gestelztem FuB; auf Hals, Schulter und Bauch Rillen: H. 18 cm; 

Mdm. 5,5 cm; Bdm. 6 cm (Abb. 15,1).

929 Erdgrab. W-O. 2,20 x 0,90 m; T. 1,60 m. Vom Skelett nur noch Reste des 

Schadels erhalten.

1) Schieferplattchen von unregelmaBiger Form (beim Kopf): 3,5 x 

3,3 cm (Abb. 9,7). -2) 3Glasperlen, opak: a) ringformig, blau, mit gelben 

Schlieren; b-c) blau, rohrenformig, in der Mitte eingeschniirt (am Hals). (Abb. 

9,4-6) .-3) Br’anhanger; runde Scheibe, in der Mitte 2 konzentrische Ringe; 

Rand gekerbt; zungenformiger Fortsatz, umgebogen, daran geschlossener Br’ring 

(am Hals): Dm. 1,5 cm (Abb. 9,2) .-4) Br’schnalle mit festem Beschliig; 

ovaler Biigel mit Tierkopfenden (Korpermitte): L. d. Biigels 5 cm; Beschlag 

2,6 x 1 cm (Abb. 9,3). - 5) Br’riemenzunge, blattformig, mit trapez- 

formigem Fortsatz mit 2 kleinen Nieten (auf der rechten Seite, etwa in Knie- 

hohe): L. 5,8 cm (Abb. 9,1). -6) Tonflasche, vermutlich rauhwandig; 

Unterteil kugelig, enger, nicht abgesetzter Hals; Rand gerade abgeschnitten (auf 

der linken Seite, etwa in Hohe der Unterschenkel) (Taf. 33,5). Verschollen.

968 Erdgrab. W-O. 1,80 x 0,80 m; T. 2,00 m. Vom Skelett noch Reste des Schadels 

und der Zahne erhalten.

1) Becher aus diinnem, grunlichem Gias, glockenformig; Rand rundgeschmol- 

zen; unter dem Rand gleichfarbige spiralige Fadenauflage (links neben dem Kopf): 

H. 9,9 cm; Mdm. 7,3 cm; Bdm. 3,3 cm (Abb. 22,11). -2) B r’s ch eib enf ib el- 

paar, rund, Rand nach oben gebogen; Innenflache mit konzentrischen Rillen 

verziert, im Mittelpunkt Vertiefung; bei einer Fibel zwischen den Rillen Kreis- 

augenverzierung (auf der Brust): Dm. 3,2 cm (Abb. 22,3.4) .-3) 2Glasperlen, 

opak, blau, rundlich bzw. doppelkonisch (Grabmitte) (Abb. 22,5.6). - 4) ’Ring4 

(Grabmitte). -5) Br’biigelfibelpaar mit halbrunder Spiral- und rhom- 

bischer Hakenplatte (rechts, etwa oberhalb bzw. unterhalb der Giirtellinie, die 

Kopfe schrag nach unten): L. 5,5 cm (Abb. 22,9.10). - 6) E’armbrust- 

fibelpaar, stark verrostet, Typ nicht mehr genau zu bestimmen: L. 4,2 cm 

(Abb. 22,7.8). — 7) Fragment eines E’messers (beim linken Oberschenkel) 

(Abb. 22,1). — 8) Br’schnalle, Biigel nierenformig, mit Dornrast (beim 

linken Oberschenkel) (Abb. 22,2).

970 Erdgrab. W-O. 1,90 x 0,80 m; T. 1,70 m. Vom Skelett nur noch Reste der Arm- 

knochen erhalten.

1) Topf res t e‘. Verschollen. -2) Scherben eines rauhwandigen Ton- 

gefiiBes. Verschollen. -3) Komponierte Schalenfibel aus Bronze mit 

Spuren von Vergoldung; Deckplatte mit eingepreBter fiinfteiliger Spiralrosette 

verziert: Dm. 4 cm (Abb. 16,2). -4) Knickwandtopfchen aus grauem 

Ton, rauhwandig; Oberwand leicht einschwingend; Bodenflache unregelmaBig 

abgeschnitten; auf der Oberwand Drehrillen: H. 6,7 cm; Mdm. 8 cm; Bdm. 5,5 cm 

(Abb. 16,1). -5) M ii n z e des Constantin. Verschollen.
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979 Erdgrab. W-O. 2,40 X 1,10 m; T. 1,80 m. Vom Skelett nur noch Zahne erhalten.

1) 7 rechteckige Beschlagplattchen aus Bronze, versilbert; an den Ran- 

dern mit eingepunzten Punkten verziert (auf der rechten Seite, ungefahr in 

einer Linie von Schulter- bis Giirtelhohe): je etwa 4x2 cm (Abb. 10,1-7). -

2) Br’schnalle mit festem, rechteckigem, zweimal durchbrochenem Beschlag; 

Biigel nierenfbrmig, mit Dornrast, strichverziert (rechts, am Grabrand, etwa in 

Giirtelhohe): L. d. Biigels 4 cm; Beschlag 4x3 cm (Abb. 10,8) .-3) Schnalle 

(wie 2): L. d. Biigels 3,8 cm; Beschlag 3,9 x 2,9 cm (Abb. 10,9).

1076 Erdgrab. W-O. 1,90 x 0,80 m; T. 1,20 m. Vom Skelett noch Reste des Schadels 

erhalten.

1 a) Halfte einer komponierten Schalenfibel, flach gewblbt, aus Br’blech, 

Nadelspirale abgebrochen (am Hals): Dm. 3,2 cm (Abb. 14,1). - lb) Halfte einer 

zweiten komponierten Schalenfibel (auf der Brust): Dm. 4,5 cm (Abb. 

14,2). - 2) ’Rote Perle1 (beim Kopf) .—3) Br’schnalle mit ovalem Biigel 

und festem trapezformigem Beschlag; Biigel mit Tierkopfenden (in Giirtelhohe): 

L. d. Biigels 3,9 cm; Beschlag 3x1 cm (Abb. 14,3). — 4) Fragmente eines 

E’messers (links, etwa in Giirtelhohe).

1100 Erdgrab. O-W. FuBende durch Spargelbeetanlage stark gestbrt. Vom Skelett 

noch Reste des Schadels erhalten. Uber dem Skelett eine 0,10 m hohe Lehm- 

packung.

1) Br'beschlag, rechteckig (rechts, etwa in Brusthohe) : 8 x 1,1 cm (Abb. 

8,3) .-2) 3Br’anhanger, scheibenformig mit schleifenformig umgebogenen 

Enden, in je einen Br’ring eingehangt; Scheiben auf der Schauseite mit konzen- 

trischen Rillen, im Mittelpunkt kleiner Knopf; Rander gekerbt (bei der rechten 

Schulter): Dm. 2,5 cm (Abb. 8,7-9). -3) Br’beschlag (wie 1) (Korpermitte): 

7 x 1,6 cm (Abb. 8,4). - 4) Diinnes Gias stiickch en‘. - 5) B r’beschlag, 

rechteckig, langlich; an den Schmalseiten je ein Niet; entlang der einen Lang- 

seite eingepunzte Wolfszahnreihe (Korpermitte): 8,5 x 1,5 cm (Abb. 8,2). - 

6) Br’rohrchen, quer gerippt, daran mitgegossenes rechteckiges Beschlag 

mit 3 Nietlochern; am Ansatz des Rbhrchens eingepunzte Wolfszahnreihe (Bek- 

kengegend): L. 8,7 cm; Dm. 0,8 cm; Beschlag 8,7 x 1,4 cm. Durch dieses Rbhr- 

chen war ein Stiickchen (durch Abfarben der Bronze) griinlich gefarbten 

B i n d - (Woll ?) fa d e n s gezogen (Abb. 8,1). — 7) Br’riemenzunge, 

lanzettformig, mit Wolfszahnverzierung und Kreisaugenverzierung (Becken- 

gegend): L. 6,1 cm; gr. Br. 3,1 cm (Abb. 8,5). - 8) Fragment eines E’messers 

(rechts, etwa in Brusthohe): L. noch 7,6 cm (Abb. 8,6). -9) Br’schnalle, 

versilbert, mit festem Beschlag mit Tierkopfenden; Biigel mit Kreisaugen, Be

schlag mit Kreisaugen und eingraviertem Wolfszahnmuster (bei der rechten 

Schulter): L. 5,2 cm; Br. 3,2 cm (Abb. 8,10).

1107 Doppelgrab. Zwei Erdgraber in gemeinsamer Grube, direkt nebeneinander. 

Grube O-W. 2,20 bzw. 2,60 x 1,50 m; T. 1,80 m.

Grab a. Grube am FuBende 0,40 m kiirzer als 1107 b. Spuren von Holz oder 

Matten, in der Aufsicht ein Rechteck von 1,90 x 0,50 m bildend, im Querschnitt 

halbrund. Vom Skelett Zahne und Reste der Beinknochen erhalten.

1) Schlageisen (beim linken Unterschenkel).-2) Sigillatanapf der 

Form Alzey 13 (FuBende): H. 6,4 cm; Mdm. 9,6 cm; Bdm. 6,5 cm (Abb. 3,4). -

3) Sigillataschale, ahnlich Gose 36; H. 6,8 cm; Mdm. 26,5 cm; Bdm.
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9,5 cm (Abb. 3,8). - 4) 21 kleine kraftige Eisennagel (links neben den 

FiiBen) (Abb. 3,6). - 5) E’axt, im Schaftloch noch Holzreste (Schneide lag unter 

der Schale Nr. 3): L. 14,8 cm (Abb. 3,9). -6) Br’schnalle, ovaler Biigel 

mit Tierkopfenden; rechteckiges, herumgeklapptes Beschlag (neben der Axt): 

L. d. Biigels 4,5 cm; Beschlag 3,5 x 1,3 cm (Abb. 4,3). - 7) ’Beschlage' 

(beim rechten Unterschenkel). Verschollen. — 8) 'Dolclf (beim rechten Knie). 

Verschollen. -9) Br’anhanger mit Leder (rechts, etwa in Beckenhohe). 

Verschollen. — 10) Beinknochen. — 11) 3 Miinzen (beim Kinn). Verschollen. — 

12) ’Miinze mit Gewebe‘ (rechts neben dem Hals). Verschollen. - 13) Z a h n e. 

- 14) Flasche aus griinem Gias; Unterteil kugelig, Rohrenhals mit rund- 

geschmolzenem Rand; Boden leicht eingedellt (FuBende): H. 13,5 cm; Mdm. 

4 cm (Abb. 3,5). - 15) Becher aus schwarzgrauem Ton, feingeschlammt, der 

Stammform Alzey 16; auf dem Bauch 4 flache Dellen und 4 Fatten im Wechsel 

links neben dem Kopf): H. 14,2 cm; Mdm. 6,1 cm; Bdm. 4,3 cm (Abb. 

3,1). — 16) Br’beschlag; ovales Mittelstiick, an den Randern mit Kerb- 

drahtimitation; an beiden Enden je 3 Rundeln, durch konzentrische Kreisaugen 

verziert (lag 0,20 m hoher als der Kopf): L. 4,7 cm (Abb. 4,1) .-17) F rag m ent 

einer Flasche aus dickem Gias, hellgriin; mit engem Rohrenhals und rund- 

geschmolzenem Tellerrand (in der rechten oberen Sargecke): Mdm. 4 cm (Abb. 

3,3). - 18) Schale aus dickem, lichtgriinem, blasenreichem Gias; Rand abge- 

sprengt; Wandung mit neun eingedriickten Fallen; Boden eingedellt (in der 

Gegend der Brust): H. 7 cm; Mdm. 17 cm (Abb. 3,2).

Grab b. Spuren von Holz oder Matten, in der Aufsicht ein unregelmafliges 

Rechteck von 2,30 x 0,50 m, bzw. am FuBende 0,30 m bildend, im Querschnitt 

halbrund. Vom Skelett noch Reste der Zahne erhalten.

1) Becher aus grauem Ton, innen und auBen schwarz gefirniBt, mit kurzem, 

engem Hals; Rand rundstabartig verdickt; gestelzter FuB (FuBende): H. 12,3 cm; 

Mdm. 5,5 cm; Bdm. 5,3 cm (Abb. 5,4). - 2) E’m e s s e r - Fragment (lag in dem 

Napf Nr. 3).-3) Radchensigillatanapf, vgl. Chenet Taf. 14,320 a und 

Unverzagt, Radchensigillata Taf. 1,6 (FuBende): H. 7 cm; Mdm. 13,5 cm; Bdm. 

7 cm (Abb. 5,3). — 4) Sigillataschale, ahnlich Gose 36 (FuBende):

H. 6 cm; Mdm. 20 cm; Bdm. 6,7 cm (Abb. 5,5). -5) Becher aus dickem, schwach 

olivgriinem Gias, glockenformig; Rand ausbiegend, abgesprengt; Standring (FuB

ende) : H. 7,7 cm; Mdm. 9 cm; Bdm. 5 cm (Abb. 5,2). -6) Glasflasche 

(FuBende). -7) Flasche aus dickem, griinem Gias; Unterteil kugelig, enger 

Rohrenhals mit rundgeschmolzenem Tellerrand (FuBende): H. 11,7 cm; Mdm. 

3,8 cm (Abb. 5,1).

1145 Rest eines Erdgrabes, durch Grab 1146 abgeschnitten. Br. 0,80 m; T. 1,40 m. 

Keine Skelettspuren.

1) Knickwandtopfchen, nigraartig; auf der niedrigen, einschwingenden 

Oberwand 2 Drehrillen: H. 7,3 cm; Mdm. 9 cm; Bdm. 3,7 cm (Abb. 21,2). -

2) Radchensigillataschiissel, vgl. Unverzagt, Radchensigillata Taf.

I, 1: H. 9 cm; Mdm. 21,5 cm; Bdm. 8,6 cm (Abb. 21,1).

1237 Erdgrab. Kindergrab. SW-NO. 1,10 x 0,70 m; T. 1,73 m. Keine Skelettspuren.

1) Einhenkelkrug, Mayener Ton, Form Gose 551: H. 15 cm; Mdm. 

7,7 cm; Bdm. 4,5 cm (Abb. 7,3). -2) Becher aus schwarzgrauem Ton, geglattet: 

H. 8,7 cm; Mdm. 7 cm; Bdm. 4 cm (Abb. 7,1). -3) Einhenkelkrug, 

Miniaturform von Alzey 17, aus rbtlichem Ton; auf dem Bauch weiB aufgemalte



242

Grab

Renate Pirling: Graber des friihen 5. Jahrhunderts aus Krefeld-Gellep.

Punktreihe: H. 12,5 cm; Mdm. 5,5 cm; Bdm. 4 cm {Abb. 7,4). - 4) Glas- 

b e c h e r aus lichtgriinem, blasenreichem Gias, kesselformig; Rand rundge- 

schmolzen; unter dem Rand aufgelegte gleichfarbige Fadenspirale: H. 5 cm; 

Mdm. 7 cm {Abb. 7,2) .-5) 3Silbermiinzen. a) Unbestimmbar. - b) Sept. 

Severus. Denar fur Geta, Caesar. Mzst. Rom. 200-202. BMC 234/239. Cat. 157. 

RIC (Geta) 166, 17 oder 18. — c) Zweiseitig gepriigte Silbermiinze. Vs..- Trugschrift 

// I3N// C//ATAUG. Paludamentbiiste von vorn n. r. mit perlengeschmiicktem 

Diadem. Rs.: Nur noch Reste eines Kranzes zu erkennen. Wohl Nachpragung 

nach Gratian {Taf. 33,1).

1248 Erdgrab. O-W. Trapezformig. Ostseite 0,60 m; Nordseite 0,60 m; Siidseite 1,70 m; 

Westseite 0,95 m; T. 1,75 m. Vom Skelett nur noch Zahne erhalten.

1) Schale aus lichtgriinem, blasenreichem, kraftigem Gias; Rand abgesprengt; 

in der Wandung 9 Fatten: H. 5,5 cm; Mdm. 11,3 cm; Bdm. 3,5 cm {Abb. 6,1). —

2) Einhenkelkrug, Miniaturform von Gose 550: H. 8,5 cm; Mdm. 5,5 cm; 

Bdm. 3,5 cm {Abb. 6,6). - 3) FuBschalchen, nigraartig: H. 5,4 cm; Mdm.

8 cm; Bdm. 3,7 cm {Abb. 6,4) .-4) Sigillatan-apf der Form Alzey 2 mit 

facettierter Aufienseite: H. 5,2 cm; Mdm. 11,6 cm; Bdm. 5,6 cm {Abb. 6,3). — 

5) Franziska: L. 13,5 cm {Abb. 6,5) .-6) E’schnalle, Schnallenbiigel 

nicht erhalten; mit herumgeklapptem rechteckigem Bronzebeschlag mit E’dorn: 

Beschlag 3 x 1,8 cm; L. d. Dorns 1,5 cm {Abb. 6,2). -7) Silbermiinze (lag 

bei den Zahnen). Zweiseitig gepragt. Vs.: Trugschrift. Paludamentbiiste von vorn 

n. r. mit perlengeschmiicktem Diadem. Oben gelocht. Rs.: In einem dreifachen 

Kreis aus blattahnlichen Gebilden, vermutlich Nachahmung eines Lorbeerkranzes, 

Ankerkreuz mit doppelten Ankerenden. Zwischen den Armen des Kreuzes jeweils 

2 iibereinandergestellte Punktkreise.


