
NIELS BANTELMANN

Zur Abgrenzung und Interpretation archaologischer Fundgruppen 

der alteren romischen Kaiserzeit im freien Germanien

Die von G. Mildenberger veroffentlichte Karte mit Fundpunkten der alteren Kai

serzeit1, die durch die Einbeziehung des ostholsteinischen Formenkreises in die 

elbgermanische Gruppe von der bekannten Karte R. von Uslars abweicht2, gibt 

Gelegenheit, sich erneut mit der Frage der Definition einzelner Fundgruppen im 

norddeutschen Raum und ihrer Abgrenzung voneinander zu befassen. Fur von Us- 

lar spielte bei der Aussonderung des ostholsteinischen Formenkreises aus der elb- 

germamschen Fundgruppe das weitgehende Fehlen der charakteristischen elbger- 

manischen radchenverziertep Ware eine entscheidende Rolle3, wahrend fur Mil

denberger vor allem die Beigabensitte und die Formen des Metallgerates fur die 

Zuordnung entscheidend waren4.

Diese in der unterschiedlichen Wertung einzelner archaologischer Befunde begriin- 

dete Diskrepanz erhellt beispielhaft die Schwierigkeiten der archaologischen For- 

schung, die sich vor die Notwendigkeit gestellt sieht, Gruppierungen vorzuneh- 

men, um ’sich mit den hinter ihr stehenden Menschen und Gruppen zu beschafti- 

gen, also Geschichte zu schreiben‘5. Bei Vorliegen eines entsprechenden Materials 

kann es jedoch empfehlenswert sein, diese Gruppenbildung differenzierter vorzu- 

nehmen6, wie am Beispiel alterkaiserzeitlicher Funde aus Norddeutschland an 

Hand von Keramikformen, Bestattungssitten, Beigabensitten und Siedlungsgebieten 

gezeigt werden soil.

Zur raumhchen Gliederung der Keramikformen dieses Gebietes liegen mehrere Ar- 

beiten vor, deren Ergebnisse hier iibernommen werden konnen7. Danach sind fur

1 G. Mildenberger, Sozial- und Kulturgeschichte der Germanen (1972) 22 f. Abb. 1.

2 R. v. Uslar, Germania 29, 1951, 44 ff.; Hist. Jahrb. 71, 1951, 1 ff.; Nachdruck in: Zur germanischen 

Stammeskunde (1972) 146 ff.

3 In: Zur germanischen Stammeskunde (1972) 156.

4 Mildenberger a. a. O. (Anm. 1) 136 Anm. 36.

F. Maurer nach v. Uslar in: Zur germanischen Stammeskunde (1972) 189.

6 Als Beispiel einer differenzierten Betrachtung sei die von J. Jankuhn, Arch. Geogr. 10-11, 1961-1963,

19 ff. bes. 26 f. aufgezeigte Diskrepanz in der regionalen Gruppierung von Metallformen, Keramik

formen und Siedlungsgebieten aufgefiihrt.

7 Genannt seien fur Schleswig-Holstein vor allem F. Tischler, Fuhlsbiittel, ein Beitrag zur Sachsenfrage 

(1937), im folgenden zitiert: Tischler, Fuhlsbiittel; H. Jankuhn, Die romische Kaiserzeit und die Vdl- 

kerwanderungszeit, in: Geschichte Schleswig-Holsteins 2 (1974); fur Mecklenburg W. D. Asmus, 

Tonwarengruppen und Stammesgrenzen in Mecklenburg (1938) und A. v. Muller, Formenkreise der
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Ostholstein rillenverzierte Dreiknubben- und Zweihenkeltopfe in Frauengrabern8 

und rillenverzierte weitmundige Terrinen ohne oder nur mit einem Henkel in Man- 

nergrabern charakteristisch9. Dieser keramische Formenkreis umfafit allerdings 

nicht nur den fundreichen ostholsteinischen Bereich I0, sondern greift auch iiber auf 

das relativ fundarme siidholsteinische Gebiet der Kreise Pinneberg und Steinburg, 

wo wir von Drage, Urnenfriedhof 1, eine Anzahl entsprechender Gefafie kennen11. 

Das Graberfeld von Drage liegt schon an der Ostgrenze der Westgruppe F. Tisch- 

lers, in der weitmundige, oft mit einem Standfuh ausgestattete Terrinen und hohe, 

bauchige Topfe mit Schulterhenkeln eine deutliche Beziehung zum nordwestdeut- 

schen Gebiet aufweisen.

Relativ unklar, insbesondere wegen der z. T. noch fehlenden Veroffentlichungen, 

ist die Zuordnung der alterkaiserzeitlichen Keramik Ostschleswigs, insbesondere 

Angelns. Tischler sah sich seinerzeit aufierstande, hier einen charaktenstischen Typ 

aufzustellen12. Inzwischen hat sich das Fundmaterial zwar bedeutend vermehrt13, 

von den grofien Graberfeldern ist aber nur das Material von Husby veroffent- 

licht14. Zwar ist dieses Graberfeld, den Beigaben nach zu urteilen, ein reiner Man- 

nerfriedhof15, wahrend Keramik aus Frauengrabern mcht in vergleichbarer Anzahl 

publiziert vorliegt, trotzdem scheint sich jedoch ein vorlaufiges Bild abzuzeichnen. 

Wahrend am Ende der vorromischen Eisenzeit, zu Beginn des spatlatene-friihkai- 

serzeitlichen Siedlungsausbaues, Tonsitulen mit deutlich insbesondere zum osthol

steinischen Gebiet weisenden Beziehungen vorliegen16, sind weitmundige Terrinen 

mit gerundeter Schulter und Umbruch und mit geradem oder leicht bauchigem Un- 

terteil, meist ohne oder mit nur einem Henkel, fur die Mannergraber charakteri

stisch. Die Verzierung scheint etwas haufiger als in Ostholstein auf das Gefahober- 

teil beschrankt zu sein und besteht oft aus umlaufenden Riefen, Sparrenbandern, 

Flechtbandmustern oder Bandern mit schragschraffierten Dreiecken, wobei letztere 

anscheinend deutlich zahlreicher als im ostholsteinischen Gebiet sind17. Einzelne 

Keramikformen des sudjiitischen (Oberjersdaler) Keramikgebietes kommen zwar 

vor, sind aber vergleichsweise selten; eine Beeinflussung in der Ornamentik scheint 

in dem mehrfach zu beobachtenden Auftreten von dreifachen Schulterriefen vorzu- 

liegen.

alteren romischen Kaiserzeit im Raum zwischen Havelseenplatte und Ostsee (1957); fur den siidelbi- 

schen Raum die zahlreichen Veroffentlichungen von W. Wegewitz.

8 Moglicherweise in regional unterschiedlicher Verbreitung, siehe Tischler, Fuhlsbiittel 18.

9 Vgl. N. Bantelmann, Hamfelde, Kreis Herzogtum Lauenburg. Ein Urnenfeld der romischen Kaiser

zeit in Holstein (1971) 50 ff.

10 Tischler, Fuhlsbiittel, Karte 2.

11 Pinneberg: C. Ahrens, Vorgeschichte des Kreises Pinneberg und der Insel Helgoland (1966) 180. - 

Steinburg: K. Kersten, Vorgeschichte des Kreises Steinburg (1939) 227 ff. Einige Gefafie von Drage, 

Kr. Steinburg, scheinen auch eine nach Norden weisende Komponente zu enthalten.

12 Tischler, Fuhlsbiittel 30.

13 Jankuhn a. a. O. (Anm. 7) 282.

14 K. Raddatz, Husby. Ein Graberfeld der Eisenzeit in Schleswig 2 (1974).

15 Die Analyse von Husby und anderen Graberfeldern des Landesteils Schleswig wurde im WS 1976/77 

von Fraulein J. Oexle im Rahmen eines Seminars iiber alterkaiserzeitliche Tracht und Bewaffnung 

durchgefiihrt. Fraulein Oexle gestattete mir dankenswerterweise die Benutzung ihrer Ergebnisse in 

diesem Aufsatz.

16 H. Jankuhn, Jahrb. Angler Heimatverein 14, 1950, 66.

17 Vgl. Tischler, Fuhlsbiittel 30.
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Uber die Keramik der Frauengraber in Angeln ist, wie erwahnt, aus der Literatur 

bisher noch kein klares Bild zu gewinnen; die Beobachtung Tischlers, dafi Zwei- 

henkeltopfe fehlen, scheint sich jedoch zu bestatigen18. Auf dem als Frauengraber- 

feld (vgl. Anm. 15) anzusprechenden Urnenfriedhof 17 von Grofisoltbriick wurden 

nur ein zweihenkliges GefaB und ein Dreiknubbentopf, dafiir aber mehrere Tern- 

nen, die der Keramik von Husby nahestehen, gefunden19; desgleichen sind von den 

alten Grabungen von Quern, Scheersberg, die Funde aus den Grabungen 1842/43 

und um 1895 auf dem Ostabhang des Scheersberges einem Frauenfriedhof zuzuwei- 

sen, der offenbar nur ’eine einzige Urne mit zwei Henkeln' erbracht hat20, so dafi 

die Keramik der Frauenfriedhofe mit der der Mannergraber weitgehend iibereinzu- 

stimmen scheint.

Das Gebiet siidlich der Unterelbe gehort nach Aussage der Funde wahrend der alte

ren romischen Kaiserzeit zum Verbreitungsgebiet der ’elbgermanischen' radchen- 

verzierten Ware und hangt eng mit der ostlich anschliefienden stidwest-mecklen- 

burgischen-osthannoversch-altmarkischen oder Korchower Gruppe zusammen21. 

Vorherrschend sind weitmundige, haufig radchenverzierte terrinenartige Gefafie, 

die sowohl in Manner- als auch in Frauengrabern auftreten22. Allerdings hat W. 

Wegewitz die schon von G. Schwantes gemachte Beobachtung bestatigt, dafi am 

Ende der vorromischen Eisenzeit eine deutliche Trennung der Keramik von Man

ner- (Typ Rieste) und Frauen- (Typ Darzau) Graberfeldern festzustellen sei, die der 

der ostholsteinischen Gruppe entspreche, die in der romischen Kaiserzeit aber mcht 

mehr in entscheidender Auspragung zum Vorschein trete23. Dreiknubbentopfe hol- 

steinischer Form kommen auch im nordwestlichen Mecklenburg (Gruppe Dobber- 

sen nach Asmus) vor24, wo sie schon in der Stufe B 1 den radchenverzierten ’elb- 

germanischen‘ Terrinen zeitgleich sind, und im Gegensatz zu diesen, die mannli- 

chen Bestattungen zugeordnet werden konnen, weibliche Graber anzeigen25.

Bei den Bestattungssitten hebt sich als Besonderheit der im Gebiet der Unterelbe 

beheimatete Brauch hervor, wahrend der spaten vorromischen Eisenzeit und der al

teren Kaiserzeit Manner und Frauen auf verschiedenen Fnedhofen oder zumindest

18 Vgl. ebd. 30.

19 J. Roschmann, Vorgeschichte des Kreises Flensburg (1963) 269 ff.

20 Roschmann a. a. O. 492 ff.; 496. - Das zugehbrige Mannergraberfeld scheint auf der Westseite des 

Berges gelegen zu haben (Grundstiick Tiichsen, Grabungen 1844). Siehe Anm. 15.

21 Zur sudwest-mecklenburgischen-osthannoversch-altmarkischen Gruppe: v. Muller a. a. O. (Anm. 7) 

67; zur Korchower Gruppe: Asmus a. a. O. (Anm. 7) 52.

22 Siehe das Keramikinventar von Darzau: Ch. Horstmann, Der Urnenfriedhof bei Darzau (1874) Taf. 

1 ff.

23 W. Wegewitz, Der langobardische Urnenfriedhof von Tostedt-Wiistenhbfen (1944) 135; 138; ders., 

Der Urnenfriedhof von Wetzen (1970) 4 f.; G. Schwantes, Nachr. Niedersachs. Urgesch. 2, 1921, 11. 

- Nur gelegentlich treten friihe Dreiknubbentopfe auch in siidlicheren Gebieten auf. Fur den mittel- 

deutschen Raum konnen die Gefafie von Dessau-Rofilau (Th. Voigt, Jahresschr. Halle 32, 1940, Taf. 

26,1) und Leps, Kr. Zerbst (Mannus 23, 1931, 319 Abb. 100,4) moglicherweise in den auslaufenden 

Horizont der Ubergangszeit gestellt werden; vielleicht sind hier die zu den Mannerbestattungen vom 

Typ Grofi Romstedt zugehbrigen Frauengraber zumindest andeutungsweise zu erkennen, jedoch 

reicht das verbffentlichte Material fur eine genauere Beurteilung noch nicht aus. Die Angabe von 

Voigt (a. a. O. 33), Gefafie mit kugeliger Gestaltung wie das von Leps kamen vor allem im westsaali- 

schen Gebiet wahrend der Stufe A vor, beruht allerdings offensichtlich auf einer Verwechslung mit 

den weitmundigen Gefafien dieser Zeitstufe.

24 v. Muller a. a. O. (Anm. 7) 67.

25 H. Schubart, Jahrb. Bodendenkmalpflege Mecklenburg 1956, 84 ff. besonders 106 ff.
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doch auf getrennten Abteilungen des gleichen Friedhofes zu bestatten26. Entspre- 

chende Befunde kennt man im nordwest-niedersachsischen Raum, im nordwestli- 

chen Mecklenburg, in Ost- und Sudholstem27, aber auch im ostlichen Schleswig in 

der Landschaft Angeln28. Im nordlich anschliefienden Gebiet ist, wie das Graber- 

feld von Oberjersdal zeigt, erne Trennung von Manner- und Frauenbestattungen 

nicht bekannt, im westlichen Schleswig-Holstein lassen die Funde auf Grund der 

geringen Graberzahl eine eindeutige Beurteilung bisher noch nicht zu, und auch im 

siidlich an den nordwestmecklenburgisch-nordwestniedersachsischen Bereich ist 

diese Sitte nicht iiblich29.

Eine weitere Besonderheit der Bestattungssitten bildet die schon oben angespro- 

chene Eigenart, fur Manner und Frauen unterschiedliche GefaEe als Leichenbrand- 

behalter zu nehmen. Allerdings ist diese Sitte begrenzt auf Slid- und Ostholstein 

(Zweihenkel- und Dreiknubbentopfe fur Frauen-, weitmundige linienverzierte Ter- 

rinen fur Mannerbestattungen) und Nordwestmecklenburg (vorwiegend Dreiknub- 

bentopfe fur Frauen- und radchenverzierte Terrinen fur Mannergraber); im nord- 

lich, westlich und siidlich anschliefienden Bereich ist sie nicht oder nur kurzzeitig 

(wie etwa im Gebiet der Unterelbe) bekannt (siehe hierzu unten S. 342).

Die Beigabensitten sind im gesamten hier untersuchten Gebiet in grofien Ziigen 

einheitlich; der Tote bekam haufig seinen personlichen Besitz (vor allem Trachtbe- 

standteile und Bewaffnung) mit in das Grab30; wie aus den Waffenfunden hervor- 

geht, jedoch nicht in alien Gebieten zu alien Zeiten mit gleicher Intensitat. Nach 

Tischler, Asmus und von Muller zeichnet sich der holsteinische Raum und das an- 

schliehende nordwestmecklenburgische Gebiet gegeniiber sowohl dem Schleswiger 

als auch dem siidwestmecklenburgisch-osthannoverschen Bereich durch das weit- 

gehende Fehlen von Waffenbeigaben in den Grabern aus31. Besonders deutlich ist 

die Waffenarmut wahrend der spaten vorromischen Eisenzeit und dem frtihen Ab- 

schnitt der alteren Kaiserzeit, aus der siidlich der Elbe die waffenreichen Graberfel-

26 Zuerst dargelegt von G. Schwantes, Prahist. Zeitschr. 1, 1909, 158 f.; siehe auch Bantelmann a. a. O.

(Anm. 9) 50 ff. sowie die Verbreitungskarte von T. Capelie, Studien liber elbgermanische Graberfel- 

der (1971) Karte 2.

27 Auch der oben erwahnte Friedhof von Drage, Kr. Steinburg, scheint, der Keramik wie auch der Bei- 

gabenarmut nach zu urteilen, nur Mannergraber zu enthalten. - Zur Unterscheidung von Manner- 

und Frauenbeigaben - vor allem Tracht - siehe jetzt die Arbeiten von M. Gebiihr, Der Tracht- 

schmuck der alteren rbmischen Kaiserzeit im Gebiet zwischen unterer Elbe und Oder und auf den 

danischen Inseln (1976); ders., Zeitschr. Ostforsch. 24, 1970, 433 ff.

28 Diese von Rbschmann a. a. O. (Anm. 19) 74 festgestellte Tatsache konnte yon J. Oexle (vgl. Anm. 

15) bestatigt werden.

29 Eine Ausnahme bildet das auf die Ubergangszeit begrenzte Graberfeld von Grob Romstedt, Kr. 

Apolda. (Das Graberfeld von Prositz, Kr. Meifien, mbchte ich im Gegensatz zu Capelle a. a. O. 

[Anm. 26] 32 als ein gemischt belegtes Graberfeld ansehen.) Mbglicherweise sind unter den von G. 

Mildenberger, Die thiiringischen Brandgraber der spatrbmischen Zeit (1970) 34, genannten weiteren 

mitteldeutschen Graberfelder der Ubergangszeit ebenfalls noch einige in diese Gruppe einzuordnen. 

Die meist unvollstandigen Ausgrabungen und Veroffentlichungen lassen allerdings genauere Angaben 

nicht zu; das gilt insbesondere fur die Friedhofe aus der alteren rbmischen Kaiserzeit (wie z. B. 

Holzweifiig, Kr. Bitterfeld, mit 5 Grabern und Bornitz, Kr. Zeitz, mit etwa 12 auswertbaren Gra

bern, die hier allerdings z. T. reiche Waffenbeigaben enthielten).

30 Offenbar nicht immer; vgl. M. Gebiihr, Zeitschr. Ostforsch. 24, 1975, 447.

31 Tischler, Fuhlsbiittel 55; Asmus a. a. O. (Anm. 7) 53; v. Muller a. a. O. (Anm. 7) 67.
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der vom Typ Hasefeld bekannt sind32. Erst in einem fortgeschrittenen Abschnitt 

der alteren Kaiserzeit kommt, wie nicht nur das Beispiel von Hamfelde33, sondern 

auch anderer Graberfelder (Hannover, Urnenfriedhof 3; Politz, Urnenfriedhof 16) 

zeigt34, auch hier die Waffenbeigabe starker zum Vorschein.

Eine weitere Besonderheit in der Beigabensitte zeigt die Landschaft Angeln. Das 

reiche und fast vollstandig ausgegrabene Mannergraberfeld von Husby, Kr. Flens

burg, hat, von der Beigabe eines Kessels im auch ansonsten ungewbhnlichen Wa- 

gengrab 1033 abgesehen, weder rbmische Importgefafie noch Trinkhornbeschlage 

ergeben, Gegenstande, die wahrend der alteren Kaiserzeit sowohl in Holstein als 

auch in Nordostniedersachsen und Mecklenburg durchaus zum Inventar von Man- 

nergrabern gehbren. Hingegen fanden sich auf dem Ostabhang des Scheersberges, 

Gem. Quern, Kr. Flensburg, innerhalb des zu vermutenden Frauengraberfeldes 

(siehe oben) sowohl rbmischer Import (Kelle und Sieb, Form Eggers 160) als auch 

vier Trinkhornbeschlage. Nach Gebiihr ist die Beigabe von rbmischem Import wie 

auch von Trinkhbrnern in Frauengrabern der alteren romischen Kaiserzeit jedoch 

eine vorzugsweise auf den danischen Inseln geiibte Sitte, so dah es den Anschein 

hat, als ob Angeln sich in dieser Hinsicht dem inseldanischen Gebiet (vor allem Fii- 

nen und Lolland) anschliehen wiirde35. Allerdings waren fur eine sichere Aussage 

noch weitere Befunde wtinschenswert36.

Ziehen wir ein vorlaufiges Ergebnis aus dem bisher Gesagten, so ergibt sich folgen- 

des Bild (Abb. 1-2)37: Die einzelnen Verbreitungsgebiete bestimmter Keramikfor- 

men, Bestattungssitten und Beigabensitten decken sich in den seltensten Fallen. Die 

keramische Formengruppe in Ostschleswig (Angeln) ist zwar mit der ostholsteini- 

schen, der nordwestmecklenburger sowie einem Teil der siidwestmecklenburgisch- 

altmarkisch-nordostniedersachsischen Gruppe durch die Sitte der getrenntge- 

schlechtlichen Bestattung verbunden, weicht aber in der Beigabensitte (friihe Waf- 

fenbeigaben, Trinkhbrner und Import [wahrscheinlich] in Frauengrabern) von der 

ostholsteinischen und nordwestmecklenburgischen Gruppe einerseits und von der 

siidwestmecklenburgisch-nordwestniedersachsischen Gruppe andererseits ab. Die 

beiden letztgenannten Gruppen unterscheiden sich (auher durch bestimmte Formen 

der Keramik) durch das verschiedene Auftreten der Waffenbeigaben sowie die nur 

in Teilen der sudlichen Gruppe auftretende getrenntgeschlechtliche Bestattung und 

die hier im Gegensatz zur nordwestmecklenburgischen Gruppe weitgehend einheit- 

liche Urnenform in Manner- und Frauengrabern. Die ostholsteinische und nord- 

westmecklenburgische Gruppe stimmen zwar in den genannten Bestattungs- und 

Beigabensitten iiberein, die Keramik der Mannergraber ist jedoch unterschiedhch.

W. Wegewitz, Die langobardische Kultur im Gau Moswidi (1937). - Siehe dazu M. Jahn, Die Be- 

waffnung der Germanen (1916) Taf. 1-2.

33 Bantelmann a. a. O. (Anm. 9) 38 ff.

34 H. Hingst, Vorgeschichte des Kr. Stormarn (1959) Katalog.

35 M. Gebiihr, Prahist. Zeitschr. 49, 1974, 113.

36 Bordesholm, Kr. Rendsburg, scheint sich diesbeziiglich noch nach Holstein zu orientieren; siehe In

ventaria Arch. D 96 (1961).

37 Die Karten sind nur zur Illustration des hier Gesagten gedacht; die eingetragenen Verbreitungsgebiete 

sind in ihren topographischen Grenzen nicht exakt festzulegen. Auth die in ihnen gezeigte Uberein- 

stimmung in der Verbreitung mehrerer Kennzeichen ist noch stark vom derzeitigen Forschungs- und 

Publikationsstand abhangig.
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Siedlungsraume (nach Jankuhn, mit Erganzungen)

keramische Formenkreise (nach Asmus, Tischler, v. Muller)

1 Keramische Formenkreise und Siedlungsraume der alteren romischen Kaiserzeit.

1 Oberjersdaler Kreis. - 2 Anglischer Kreis. - 3 Ostholsteinischer Kreis. - 4 Westkreis. - 5 Nordwestli- 

ches Mecklenburg. - 6 Siidwestliches Mecklenburg und Ost-Hannover. - Mafistab 1 : 2 000 000.

Die Westgruppe ist schlieBlich nur durch so wenige und fundarme Graber repra- 

sentiert, daE hier uber Grab- und Bestattungssitten im Vergleich zu den anderen 

Gruppen bisher keine konkreten Aussagen gemacht werden konnen.

Versucht man weiterhin, die einzelnen regionalen Verbreitungen zu den von Jan

kuhn fur Schleswig-Holstein erarbeiteten Siedlungsgebieten in Beziehung zu set- 

zen38, so ergibt sich schon aus dem Gesagten, daE in der Regel weder Grab- noch 

Bestattungssittengebiete mit einzelnen Siedlungsgebieten ubereinstimmen. Am be- 

sten ist, nach Jankuhn, noch die Ubereinstimmung von Keramikgruppen und Sied

lungsgebieten, wenngleich auch hier zwar meistens keine einzelnen Siedlungseinhei- 

ten, so aber doch wenige benachbarte Siedlungsgebiete den jeweiligen keramischen

38 H. Jankuhn, Arch. Geogr. 10-11, 1961-1963, 19 ff. mit Abb. 3.
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2 Verbreitung verschiedener Grab- und Beigabensitten der alteren romischen Kaiserzeit (Oberjersdaler 

Kreis und Westkreis nicht kartiert). - Mafistab 1 : 2 000 000.

Formenkreisen zugeordnet werden konnen39. Allerdmgs ist hier auf das Siedlungs- 

gebiet im siidwestlichen Holstein, nordlich der unteren und mittleren Stor, auf- 

merksam zu machen, das zwar einerseits in das Gebiet der Westgruppe gehort (mit 

der Marschensiedlung von Hodorf sowie den Grabern von Burg und Eggstedt40), 

auf der anderen Seite im o. a. Graberfeld von Drage einen Friedhof der ostholstei- 

nischen Gruppe aufzuweisen hat. Hier scheinen sich also innerhalb eines Siedlungs-

39 a. a. O. 26.

40 Siehe Tischler, Fuhlsbiittel, Karte 1. - Zu Hodorf: W. Haarnagel, Offa 2, 1937, 31 ff.; Kersten 

a. a. O. (Anm. 11) 31 ff.
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gebietes zwei unterschiedliche keramische Formen- und moglicherweise auch Grab- 

sitten-Kreise zu beriihren.

Bisher wurde die unterschiedliche Verbreitung der einzelnen Keramik-, Bestat- 

tungssitten-, Beigabensitten- und Siedlungsgebiete vorwiegend statisch betrachtet, 

es wurde aber oben schon angedeutet, dab trotz des relativ kurzen Zeitraumes von 

etwa 200 Jahren mit Veranderungen des erarbeiteten Bildes zu rechnen ist, die in 

unsere Uberlegungen mit einbezogen werden miissen. Drei Faktoren sind dabei 

von Wichtigkeit: das oben schon erwahnte zeitlich unterschiedliche Einsetzen der 

Waffenbeigaben, das ebenfalls schon angesprochene Aufhbren unterschiedlicher 

Keramikformen fur Manner- und Frauenbestattungen stidlich der Niederelbe an der 

Wende der Stufen A/Bj sowie schliefilich die Ausbreitung des sog. Dreiknubben- 

topfes nach Siiden im Laufe der alteren romischen Kaiserzeit. Dabei kbnnen, wie 

Untersuchungen am Fundmaterial ergeben, die beiden zuletzt genannten Punkte 

gememsam behandelt werden, da Dreiknubbentbpfe auch aufierhalb des ostholstei- 

nischen und nordwestmecklenburgischen Gebietes weiterhin auf weibliche Bestat- 

tungen beschrankt zu sein scheinen. Auf den beiden grofien und gut ausgestatteten 

Graberfeldern von Fohrde und Hohenferchesar, Kr. Rathenow, Westhavelland, die 

ausschlieblich der Stufe B2 angehdren, sind, soweit noch erkennbar, Terrinengraber 

mit 163 Exemplaren, Topfgraber mit 115 Exemplaren vertreten41. Die Terrinen 

sind hier, entsprechend den Verhaltnissen des Havellandes wahrend der alteren rb- 

mischen Kaiserzeit, den Beigaben nach zu urteilen als Urnen sowohl fur mannliche 

als auch fur weibliche Bestattungen verwendet worden, wahrend die Tbpfe eine 

eindeutige Bindung an Frauenbestattungen aufweisen42. Die in der Stufe B2 in der 

Prignitz und im Westhavelland erscheinenden Tbpfe (zumeist Dreiknubbentbpfe, 

siehe Karte Abb. 3), die aus dem nordwestlichen und westlichen Mecklenburg her- 

zuleiten sind43, weisen somit auf die Ubernahme einer bestimmten Grabsitte hin, 

die sich jedoch nur zum Teil durchsetzen konnte und mcht mit der gleichen Inten

sity geiibt wurde wie im ostholsteinischen und nordwestmecklenburgischen Be- 

reich44.

Aus dem bisher Gesagten ist deutlich geworden, wie schwierig es ist, eine geogra- 

phische Trennung der einzelnen archaologischen Fundgruppen vonemander vorzu- 

nehmen; entsprechend schwierig ist auch die Interpretation der aufgefiihrten Be- 

funde. Der im Hinblick auf neolithische Kulturen vorgebrachte warnende Hinweis 

J. Ltinings, archiiologische Einheiten wiirden zwar durch soziale und historische 

Einheiten hervorgebracht, seien mit ihnen jedoch nicht eindeutig, sondern unter- 

schiedlich korreliert45, gilt auch fur die altere rbmische Kaiserzeit; jedoch sind die 

Mbglichkeiten, diesen ’sozialen und historischen Einheiten' naher zu kommen, 

jetzt ungleich grbfier.

41 A. v. Muller, Fohrde und Hohenferchesar (1962).

42 Siehe auch v. Muller a. a. O. (Anm. 7) 70.

43 Ebd. 12.

44 Trotz der ungleichen Verteilung der Grabfunde aus den beiden alterkaiserzeitlichen Zeitstufen lafit 

sich diese Auffassung m. E. vertreten; so sind unter den weitgehend mit weiblichen Beigaben ausge

statteten 23 Grabern des Friedhofes von Klein Kreutz in Brandenburg aus der Friihstufe der romi- 

schen Kaiserzeit 20 mit Terrinen und nur eines mit einem Dreiknubbentopf ausgestattet (v. Muller 

a. a. O. [Anm. 7] 125); ein deutlicher Unterschied zu den spateren Graberfeldern.

45 J. Liming, Prahist. Zeitschr. 47, 1972, 159.
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3 Verbreitung von Dreiknubbentbpfen in Mecklenburg und Brandenburg (nach von Muller). 

Maftstab 1 : 1 500 000.

Die keramischen Formenkreise, die, durch das Material bedingt, meistens ein enge- 

res Verbreitungsgebiet als die anderer Fundgattungen haben, sind sicher in ihrer 

Verbreitung Ausdruck eines geschlossenen Verkehrsgebietes, besonders wenn wir 

wegen der Emheitlichkeit in Form oder Verzierung der Keramik mit H. Jankuhn 

zentrale Markte oder Wanderhandwerker annehmen46; das gilt aber auch fur den 

Fall, dab Keramik weitgehend noch das Erzeugnis des Hausgewerbes ist, worauf 

die zahlreichen Glattsteine in den Frauengrabern Schleswig-Holsteins hindeuten47.

46 Jankuhn a. a. O. (Anm. 7) 289.

47 z. B. auf dem Graberfeld von Hornbek: A. Rangs-Borchling, Das Urnengraberfeld von Hornbek in 

Holstein (1961).
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Zwar ist eine absolute Ubereinstimmung von Formenkreisen und einzelnen Sied- 

lungsgebieten noch nicht immer nachzuweisen, zumindest besteht sie aber in der 

Regel fur benachbarte Siedlungsgebiete (siehe oben), so daB wir zumindest mit ei- 

nem fiber die einzelnen Siedlungsraume hmausreichenden intensiven Verkehrsge- 

fiige zu rechnen haben. Die Keramik bildet jedoch auch ein vorziigliches Beispiel 

fur die Aussage von R. Hachmann fiber den kultischen Inhalt der Gegenstande des 

taglichen Lebens48. So fassen wir in der Sfidausbreitung des Dreiknubbentopfes 

gleichzeitig die Ausbreitung einer gut definierten, kultisch bestimmten Grabsitte, 

zu der zahlreiche Mitglieder einer vorher anders bestattenden Gemeinschaft uber

gingen. Es konnte sich dabei, analog den Interpretationen der Befunde auf dem 

jiingerkaiserzeitlichen Graberfeld von Kostelec in Mahren, um eine stark zuge- 

nommene Anzahl von Heiratsverbindungen handeln, die eine grofie Anzahl von 

Frauen zur Ubersiedlung aus Ostholstein und Westmecklenburg nach Brandenburg 

und in die Prignitz veranlafit hatte49; wegen der sehr grofien Zahl entsprechender 

Befunde ist jedoch eine Ubernahme der neuen Bestattungssitte durch die einheimi- 

sche Bevolkerung dieses Gebietes wahrscheinlicher, wobei man jedoch nicht so 

weit ging, auch die Sitte der getrennten Friedhofe mit zu iibernehmen. Wir durfen 

somit im Kult, zumindest im Bereich des Totenbrauches, nicht nur mit regionalen 

Variationen desselben Grundgedankens, namlich der Trennung von Mannern und 

Frauen, rechnen; dariiber hinaus scheinen auftretende Anderungen z. T. auf ein- 

zelne Bevolkerungsgruppen innerhalb der Gesamtpopulation beschrankt geblieben 

zu sein. Insbesondere ist mit durchaus eigenstandigen Entwicklungen innerhalb des 

Totenkultes bei den Geschlechtern zu rechnen. Das bedeutet jedoch, dafi wir in

nerhalb der alterkaiserzeitlichen Siedlungsgemeinschaft nicht nur mit Zusam- 

menschliissen des mannlichen Bevolkerungsanteils, etwa in Mannerbunden oder im 

Gefolgschaftswesen zu rechnen haben, wie sie auch - fur den Bereich des Totenkul

tes - durch die Analysen der Mannergraberfelder nahegelegt werden, bei denen sich 

durch die Art der Beigaben einerseits ein kriegerischer, andererseits ein friedlich- 

bauerlicher Wirkungskreis abzeichnet50. Auch fur die Frauen miissen, den eigen

standigen Entwicklungen im Totenkult nach zu urteilen, entsprechende eigene 

tibergreifende Beziehungen zumindest auf kultisch-religidsem Gebiet existiert ha

ben51.

48 R. Hachmann, Die Germanen (1971) 107.

49 M. Schulze, Zeitschr. Ostforsch. 24, 1975 (= Beitrage zur Erforschung der romischen Kaiserzeit im 

ostlichen Mitteleuropa) 410 ff. bes. 415 ff.

50 R. Hachmann, Arch. Geogr. 5-6, 1956-1957, 15 f. Die gleichen Ergebnisse lassen sich auf dem Gra

berfeld von Husby feststellen, vgl. Anm. 15.

51 Anhand der Hortfunde hat Jankuhn (Archaologische Beobachtungen zu Tier- und Menschenopfern 

bei den Germanen in der romischen Kaiserzeit [1967] 143) auf das Nebeneinander von bauerlichen 

und kriegerischen Opfergemeinschaften wahrend der Kaiserzeit auch in diesem Bereich hingewiesen. 

Die von Geisslinger (zuletzt in: Vorgeschichtliche Heiligtiimer und Opferplatze in Mittel- und Nord- 

europa. Symposium Reinhausen 1968 [1970] 212) fur die Volkerwanderungszeit angenommenen sepa- 

raten Opfer von Mannern und Frauen lassen sich zwar fur die altere romische Kaiserzeit noch nicht 

mit gleicher Wahrscheinlichkeit nachweisen (Geisslinger a. a. O. 204 f.), jedoch rechnet auch Rad- 

datz (in: Vorgeschichtliche Heiligtiimer und Opferplatze . . . [1970] 192 f.) mit der Mbglichkeit, dafi 

die Fibeln des Thorsberger Moorfundes einem ganz anderen Vorstellungsgebiet als die Waffenopfer 

angehbren und im Zusammenhang mit einem besonderen, durch Fibelopfer und Frauenschmuck - al- 

lerdings vor allem der jiingeren Kaiserzeit - gekennzeichneten Kreis zu sehen sind.
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War schon eine absolute Ubereinstimmung zwischen geschlossenen Verkehrsgebie- 

ten und einzelnen Siedlungsraumen nicht gegeben, so mull weiterhin festgestellt 

werden, dab auch zwischen diesen Verkehrsgebieten und den Verbreitungsgebieten 

kultisch-religidser Vorstellungen regelhafte Ubereinstimmungen nicht festzustellen 

sind, letztere scheinen durchaus eine betrachtliche Selbstandigkeit in sowohl ortli- 

cher als auch zeitlicher Hinsicht zu besitzen. Eine besondere Komponente diesbe- 

ziiglicher Variationen scheint sich in Angeln abzuzeichnen. Sollten sich die o. a. 

Besonderheiten der Beigabensitte durch weitere Befunde bestatigen und erharten 

lassen, so hatten wir hier ein Gebiet vorliegen, das einerseits im Grabbrauch eng 

mit dem Niederelbegebiet zusammenhangt, andererseits aber in den Beigabensitten, 

also in emem zwar ebenfalls kultisch bestimmten, aber wohl doch mehr die wirt- 

schaftlich-sozialen Verhaltnisse widerspiegelnden Bereich, zu den danischen Inseln 

hin tendiert.

Das Bemtihen, einzelne kleinraumige, in wichtigen Ausdrucksformen iibereinstim- 

mende archaologische Fundgruppen im norddeutschen Raum gegeneinander abzu- 

grenzen, ftihrt zu der Erkenntnis, dab eine solche Ubereinstimmung im Verbrei- 

tungsbild der aus verschiedenen Lebensbereichen gewahlten Beispiele nicht die Re

gel ist; im Gegenteil scheinen den einzelnen unterschiedlichen, zeitlich wie raum- 

hch haufig nicht kongruenten archaologischen Gruppierungen eigene Regelhaftig- 

keiten innezuwohnen, die nicht zufalliger Natur sein konnen, sondern Ausdruck 

historisch relevanter Faktoren sein miissen. Die Verkehrsgemeinschaften, die dem 

Verbreitungsbild der Keramik zugrunde liegen, konnen durch geographische Be

dingungen, aber auch durch ethnische oder politische Gegebenheiten zustande 

kommen52. Demgegeniiber stellen die unterschiedlichen Beigaben- und Bestat- 

tungssitten die Auswirkungen religidser und sozialer Verhaltnisse dar, deren Ein- 

zelheiten zwar erst in den Anfangen erkennbar sind, die jedoch zeigen, dab in unse- 

rem Raum dem Unterschied der Geschlechter eine entscheidende Bedeutung bei- 

gemessen werden mub, da beide Gruppen, oder doch zummdest wesenthche Teile 

davon, eigenen, uber die Grenzen der Siedlungs- und geschlossenen Verkehrsge- 

biete hinausgehenden, sich z. T. unabhangig voneinander wandelnden Gemein- 

schaften angehorten. Dem archaologischen Befund nach zu urteilen, miissen diese 

sozial-religidsen Gemeinschaften eine bedeutende Rolle gespielt haben. Sie konnten 

zwar moglicherweise als Anzeichen ethnischer Einheiten zu werten sein; ihre unter- 

schiedliche Verbreitung wie auch ihre eigenstandigen Entwicklungen lassen jedoch 

eher vermuten, dab wir in ihnen neben den ethnischen Einheiten stehende Gruppie

rungen von grober historischer Bedeutung haben, von denen das vielleicht rehgios 

bestimmte Kriegertum nur eine unter mehreren gewesen zu sein scheint53.

In diesem Licht besehen, erscheint die von R. Wenskus vorgebrachte Kritik, an 

dem auch von R. von Uslar zitierten Satz O. Kunkels, dab fur die Vorgeschichte 

’die Festlegung von anonymen Kultur- und Siedlungsgruppen wertvoller sein kann 

als die blobe landschaftliche Festlegung eines sonst inhaltleeren Stammesnamens,

D. Ellmers, Friihmittelalterliche Handelsschiffahrt (1972) 233 f. weist darauf hin, dafi sich die Fahrt- 

strecken landsassiger Wanderhandler vor Griindung der Handelsorte auf die Gebiete politischer Ein

heiten beschranken.

53 Mildenberger a. a. O. (Anm. 1) 73.
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der kaum mehr bedeutet, als eine Ahnentafelnummer ohne Fleisch und Blut‘, etwas 

iiberspitzt54. Wohl ist ein Stammesname fur das ethnische Bewufitsein des Volkes 

von hervorragender Bedeutung; seine ’blofie landschaftliche Festlegung‘ jedoch 

mufi fur den heutigen Bearbeiter unbefriedigend bleiben, wie auch von Uslar die 

Parallelisierung archaologischer Fundgruppen mit einzelnen ’Stammen' mit Recht 

nicht als die hochste Aufgabe der Vorgeschichte ansieht55. Die haufig gestellte 

Frage nach den ’ethnischen Einheiten‘, die in der antiken Literatur moglicherweise 

emen zu hervorragenden und nicht immer zutreffenden Platz einnehmen56, ver- 

schleiert bisweilen die Notwendigkeit der Untersuchung auch der anderen Aspekte 

menschlicher Vergesellungsformen, wie sie von R. von Uslar in seiner Aufzahlung 

der vornehmsten Ziele der Urgeschichtsforschung genannt werden57.

Je umfangreicher jedoch auch die kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und reli- 

gidsen Hintergrunde vorgeschichtlicher Bevolkerungsgruppen in unsere Untersu- 

chungen mit einbezogen werden, um so deutlicher wird das Bild der vielfaltig ver- 

flochtenen Beziehungen, denen diese Gruppen in damaliger Zeit unterworfen wa- 

ren, und die letztendlich auch ihre politische Geschichte mitbestimmten.

54 R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der friihmittelalterlichen genres (1961) 

141. - R. v. Uslar, Zur germanischen Stammeskunde (1972) 185. - O. Kunkel in RE XVIII 2, 

1755.

55 v. Uslar a. a. O. 189.

56 Vgl. dazu die Ausfiihrungen von Wenskus a. a. O. (Anna. 54) 61 ff. und 109 ft.

57 v. Uslar a. a. O. (Anm. 54) 189.


