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Das Bestreben, das archaologische Fundgut so weit wie nur mbglich zur Erkenntnis der historischen 

Gesetzmafiigkeiten und der kulturellen und sozialbkonomischen Entwicklung auszunutzen, fiihrte in 

den letzten 25 Jahren zu einer Reihe von Versuchen, die fiir die ausgehende Latene- und die rdmische 

Kaiserzeit charakteristischen, ausgedehnten Brandgraberfelder des freien Mitteleuropa neu zu interpre- 

tieren. Die neuen Auslegungen stlitzten sich entweder auf Durchsicht und Nachprlifung des Materials 

aus alteren bedeutenden Fundstellen oder unterzogen die Funde aus neueren Ausgrabungen grofier Gra- 

berfelder eingehenden Analysen. Nach und nach wandte man die Aufmerksamkeit grbfieren Raumen zu 

mit der Absicht, fiir die gewonnenen Erkenntnisse den gemeinsamen Nenner zu finden und zu allge- 

meingiiltigen Schliissen zu kommen. Art und Zahl der Beigaben, sich wiederholende Erscheinungen des 

Grabbrauchs, die Verteilung der einzelnen Graber im Friedhofsbereich und andere Einzelheiten berech- 

tigten ip starkem MaEe zu solchem Vorhaben. (z. B. R. Hachmann, Die Gliederung des Graberfeldes 

von Groft-Romstedt. Arch. Geogr. 1, 1950, 17 ff.; ders., Zur Gesellschaftsordnung der Germanen in 

der Zeit um Christi Geburt. Arch. Geogr. 5, 1956, 7 ff.; A. Rybova, Bemerkungen zum Griiberfeld 

Dobfichov-Pichora aus der alteren romischen Kaiserzeit. Acta Univ. Carolinae. Philos, et Hist. 1959, 

241 ff.; K. Godlowski, Studia nas stosunkami spolecznymi w okresach poznolateriskim i rzymskim w 

dorzeczu Odry i Wisly [I960]; A. Kietlinska, The Social Structure of the Przeworsk Culture Popula

tion. Starozytne 9, 1963, 7 ff.; J. Gassowski, About the Role of Cemeteries as Source for the Study of 

Man’s Social Structure. Archeologia Polski 1, 1957, 25 ff.; H. Schirnig, Waffenkombinationen in ger-
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manischen Grabern der Spatlatene- und alteren Kaiserzeit. Nachr. Nieders. Urgesch. 1965, 19 ff.; S. 

Hennig- Albert, Zur soziologischen Deutung elbgermanischer Graberfelder der Kaiserzeit. Aus Ur- und 

Friihgesch. 2, 1964, 97 ff.; P. Kaczanowski, Prace Archeologiczne 10, 1968, 51 ff.; M. Gebtihr in: Neue 

Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 6 [1970] 93 ff.; T. Capelle, Studien liber elbgermani- 

sche Graberfelder in der ausgehenden Latenezeit und der alteren rbmischen Kaiserzeit [1971] u. a.) 

Nicht nur der Problematik der Brandgraberfelder und Hirer Analyse und Deutung gait das Forschungs- 

interesse, es wurde vielmehr auch die sehr eindrucksvolle Gruppe zeitgenbssischer Kbrpergraber von 

diesen Gesichtspunkten aus untersucht. Die Auslegung dieser Denkmalgruppe bereitet aber trotz iiber- 

einstimmender Ziige im Gebrauch und trotz einer Reihe von Ubereinstimmungen in der Struktur der 

Beigabenausstattung immer noch Schwierigkeiten. Ein Teil dieser Kbrpergraber scheint sich einmal 

durch das reiche Inventar, in dem rbmische und provinzialrbmische Importe eine bedeutende Rolle spie- 

len, zum anderen durch Absonderung vom allgemeinen Bestattungsplatz, sporadische Verbreitung in ei- 

nem groEen Gebiet und exklusives Geprage als Graber von Stammeshauptlingen regionaler oder iiberre- 

gionaler Bedeutung auszuweisen. In der Literatur werden die Graber dieses Typs haufig als ’Fiirstengra- 

ber vom Typ Liibsow' zusammengefaEt. Zu einer anderen Interpretation bewog einen Teil der Verfasser 

die Art der Beigabenausstattung, fur die das Fehlen von Waffen charakteristisch ist. Die Graber wurden 

als mbgliche Priestergraber oder Graber vornehmer Kaufleute, die am Fernhandel beteiligt waren, ge- 

deutet und so ihre Sonderstellung begriindet (H. J. Eggers, Prahist. Zeitschr. 34-35, 1949-1950 [1953] 

58 ff.; ders., Der rbmische Import im freien Germanien [1951]; J. Bren, Arch. Rozhledy 5, 1953, 

476 ff.; A. Leube, Die friihkaiserzeitlichen Kbrpergraber Mecklenburgs. Bodendenkmalpflege in Meck

lenburg 1969, 196 ff.; V. Ondrouch, Bohate hroby z doby rimske na Slovensku. Reiche rbmerzeitliche 

Graberfelder in der Slowakei [1957]; A. Kietlinska, Wiadomosci Arch. 26, 1959-1960, 98 ff.; M. Ge- 

biihr, Prahist. Zeitschr. 49, 1974, 82 ff.).

Verf. arbeitet in seiner Studie mit beiden Denkmalgfuppen, vergleicht sie miteinander und beurteilt sie 

vor allem vom Gesichtspunkt der sozialbkonomischen und religibsen Verhaltnisse aus. Die Untersu- 

chungen sind geographisch an Bbhmen gebunden, da Verf. davon ausgeht, dafi Bbhmen in der rbmi

schen Kaiserzeit einen verhaltnismaEig geschlossenen Siedlungsraum bildete, den der massierte und recht 

uniform gepragte Fundanfall als Kernland von Marbods Germanenreich, das historisch fur den Beginn 

des 1. Jahrh. u. Z. bezeugt ist, kennzeichnet. Forschungsstand und Quellenpublikation scheinen ihm 

durchaus angemessen fur sein Vorhaben, und gleich hier sei gesagt, daft Verf. das verbffentlichte Mate

rial griindlich kannte'und fur sein Anliegen voll auszuniitzen wuEte; offensichtlich standen ihm die 

tschechischen Originalpublikationen zur Verfiigung. Er sammelte in der vorliegenden Studie eine groEe 

Anzahl konkreter Angaben und Details. Im tschechischen Fachschrifttum wurden die oben angefiihrten 

Probleme bislang vor allem im Zuge der Grabungspublikationen einiger kaiserzeitlicher Friedhbfe (z. B. 

Graberfeld von Tisice: K. Motykova-Sneidrova, Pamatky Arch. 54, 1965, 343 ff.; von Luzec n. VI.: O. 

Kytlicova, Pamatky Arch. 59, 1970, 281 ff.) und bei der Nachpriifung alterer grbfierer Fundkomplexe 

(z. B. Graberfeld von Tvrsice: K. Motykova-Sneidrova, Pamatky Arch. 56, 1965, 115 ff. oder von 

Phov: A. Rybova, Das Brandgraberfeld der jiingeren rbmischen Kaiserzeit von Pnov [1970]) eingehen- 

der erbrtert. Zusammenfassende Beobachtungen zur Gesellschaft und den religibsen Gepflogenheiten 

der kaiserzeitlichen Bevblkerung Bbhmens wurden erst vor kurzem verbffentlicht (K. Motykova in: 

Aufstieg und Niedergang der rbmischen Welt II 5, im Druck).

Verf. macht den Leser zunachst mit dem allgemeinen Charakter der germanischen Besiedlung Bbhmens 

und ihrer Dichte - wie sie durch die Funde reflektiert wird - bekannt. AnschlieEend untersucht er die 

gegensditigen Beziehungen von Siedlungen und Graberfeldern. Danach befaEt er sich mit dem Grab- 

und Bestattungsbrauch, versucht, die Frage der Bei- und Liebesgaben zu klaren und behandelt im An- 

schlufi Beigaben und Beigabenkomplexe. Bei den Korpergrabern unterscheidet er Graber ohne Import- 

gefafise, mit nur einem und mit mehreren ImportgefaEen; die Brandgraber gliedert er entsprechend den 

Beigaben in folgende Gruppen: Graber mit BronzegefaE als Urne, Graber mit BronzegefaE als Beigabe, 

Graber mit Vollbewaffnung, Graber mit einzelnen Teilen der Bewaffnung - mit Schwert, Lanze und 

Schild, einer oder mehreren Lanzenspitzen -, Graber mit Fibelbeigabe, Graber mit Sporenbeigabe und 

solche mit Scherenbeigabe. Er vergleicht die Beigabenausstattung von Kbrper- und Brandgrabern, wobei 

er den sog. Fiirstengrabern und dem Reichtum an BronzegefaEen, der die hervorragende Stellung Bbh

mens im freien Germanien in der alteren rbmischen Kaiserzeit und die in dieser Zeit ungewbhnlich um- 

fangreiche Versorgung mit rbmischem Importgut deutlich macht, besondere Aufmerksamkeit widmet. 

Bei seinen Schlufifolgerungen geht Verf. von der Voraussetzung aus, daE die gesellschafthche Stellung, 

die der Tote zu Lebzeiten einnahm, ihren Niederschlag in der Beigabenausstattung gefunden habe. Als 

charakteristische Merkmale fiir reich ausgestattete Brandgraber sieht er an: ein, zwei oder mehrere im- 

portierte BronzegefaEe, Vollbewaffnung, Gegenstande aus Edelmetall, Gerate aus Bronze, Sporen; fiir 

die Stufe Bj auch Trinkhbrner und Trachtzubehbr. Als reiche Kbrpergraber betrachtet er die mit Im

portgut ausgestatteten. Die gehobene gesellschafthche Stellung, die der Tote zu Lebzeiten einnahm, er- 

gibt sich laut Verf. zudem schon aus der charakteristischen Bestattungsform, aus dem isolierten Begrab-
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nisplatz, der jeweils nur einige wenige Graber zahlte. Als weiteres bezeichnendes Merkmal dieser 

Gruppe fiihrt Verf. das vollkommene Fehlen von Waffen und den Reichtum an eingefiihrten Bronzege- 

fafien an. Da das letztgenannte Indiz beschrankte Bedeutung hat und nur ein kleiner Teil der Kbrpergra- 

ber eingefiihrte Bronzegefafie erbrachte, erklart Verf. dieses Phanomen gleichfalls vor allem als Beweis 

der sozialen Unterschiede. Der Vergleich der Fiirstengraber der alteren rbmischen Kaiserzeit im freien 

Mitteleuropa zeigt, dafi sich die bohmischen Graber dieses Typs durch das Fehlen von Gegenstanden 

aus Edelmetall recht auffallig von denen anderer Landschaften im umrissenen Raum unterscheiden, ob- 

gleich der Charakter der restlichen Beigabenausstattung im allgemeinen iibereinstimmt. So gehdren bei- 

spielsweise die altesten Objekte vom Beginn der Stufe Ba in der Regel nicht zu den reichsten und fiigen 

sich zwanglos in das Bild des Horizonts ein, wie es die Brandgraber vermitteln.

Verf. hat, wie eingangs gesagt, eine Menge Informationen gesammelt und prasentiert dieses Material 

iibersichtlich in Tabellen. Fur einige verfalschende Angaben ist der heutige Publikationsstand verant- 

wortlich zu machen. Die Hinweise des Verf. entsprechen nicht mehr ganz der Wirklichkeit im Lichte 

der neuen reichen und bislang nicht veroffentlichten bohmischen Funde. Aufgrund dieser Funde wird 

man heute kaum noch behaupten wollen, der Raum ostlich der Moldau sei bedeutend reicher an um- 

fangreichen Fundkomplexen der Stufe Bj als der Raum westlich der Moldau. Die Vorverbffentlichungen 

aus den Graberfeldern von Tfebusice und Stehelceves, Bez. Kladno, und Lomazice, Bez. Chomutov, in 

Westbbhmen widerlegen diese Ansicht. Desgleichen wird die Interpretation der Beigabenausstattung, 

soil sie als Kriterium der sozialen Schichtung oder als Beleg der rehgiosen Gepflogenheiten dienen, von 

zeitgleichen Funden ausgehen miissen. Denn Komplexe, die mehr als rund erne Generation auseinander- 

liegen, kbnnen immer wirtschaftliche und politische Wandlungen, von denen die Bevblkerung betroffen 

wurde, widerspiegeln. Solche Wandlungen diirften erheblichen Einflufi auf die Lebensweise und somit 

auch auf den Grabbrauch gehabt haben und miissen nicht unbedingt eine gravierende Anderung der ge- 

sellschaftlichen Struktur oder des Kults anzeigen.

Abschliefiend ist zu sagen, dafi die vorliegende Arbeit einen willkommenen Beitrag zum Studium der 

germanischen Gesellschaft in der alteren rbmischen Kaiserzeit darstellt.

Prag K. Motykova




