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Rolf Nierhaus,Das s w eb is ch e Graberfeld von Diersheim. Studien zur Geschichte 

der Germanen am Oberrhein vom Gallischen Krieg bis zur alamannischen Landnahme. Romisch-Germani- 

sche Kommission des Deutschen Archaologischen Instituts zu Frankfurt a. M. Romisch-Germanische For- 

schungen Band 28, Berlin 1966.

Bei dem Dorf Diersheim, das etwa 10 km nordostwarts der Rheinbriicke Kehl-Strafiburg liegt, fand sich am 

Rande der Niederterrasse des Stromes ein germanischer Bestattungsplatz der Romischen Kaiserzeit, dessen 

Untersuchung nach mehrfachen Fundverlusten in alterer Zeit im Jahre 1933 begonnen und spater durch 

erganzende kleinere Grabungen abgerundet wurde. Bei Kiesbaggerungen fur den Bau von Westwallbunkern 

im Jahre 1938 lieferte die vermeintlich erschdpfte Nekropole noch eine betrachtliche Zahl z. T. reich aus- 

gestatteter Graber, deren Bergung unter erschwerten Bedingungen einem Laienforscher verdankt wird; 

wahrscheinlich ist eine grobere Menge unbeobachtet verloren gegangen.

Den im wesentlichen uber den zweiten Weltkrieg hin geretteten Fundstoff hat der Verf. zum Gegenstand 

seiner Habilitationsschrift gewahlt. Von den iiblichen Arbeiten, die sich mit germanischen Grabermaterialien 

der Romischen Kaiserzeit befassen und in der Regel ohne Beriicksichtigung irgendwelcher historischer Pro- 

bleme auskommen, unterscheidet sich diese Monographic durch den Umfang, den historische Fragen ein- 

nehmen. Als Althistoriker bringt der Verf. die Voraussetzungen fiir diese auf die Nahtstellen zwischen 

mehreren Disziplinen - der Ur- und Friihgeschichte, der alten Geschichte und der provinzialromischen 

Archaologie - gerichteten Forschungen mit: Er hat sich bereits in mehreren Arbeiten durch auberst sorg- 

faltige Untersuchungen als Kenner auf den vorgenannten Gebieten ausgewiesen.

Das umfangreiche, 293 Seiten starke Werk wird mit dem Kapitel zur Geschichte und dem Stand der For- 

schung eingeleitet, es folgt eine Skizze der Besiedlung der Fundlandschaft, anschliebend wird die Fund

situation behandelt. Die nachsten Kapitel befassen sich mit der Anlage des Graberfeldes, Grabformen, der 

Bestattungssitte und der Grabausstattung. Am umfangreichsten ist verstandlicherweise das Kapitel, in dem 

die verschiedenen Beigaben behandelt werden. Der absoluten Chronologic und dem Versuch einer Ge

schichte der Germanen am Oberrhein vom Gallischen Krieg bis zur alamannischen Landnahme sind die ab- 

schliefienden Kapitel gewidmet. In dem sich anschliefienden Katalog werden auch die unscheinbarsten Stiicke 

sorgfaltig und ausfiihrlich beschrieben. Mehrere Register erleichtern die Benutzung des Bandes. Auf den 

Tafeln 1-40 sind der Lageplan, Grabungsbefunde und die abbildungswiirdigen Stiicke wiedergegeben, wobei 

selbst kleinste Fragmente beriicksichtigt wurden. Auf den Autotypie-Tafeln finden sich auch einige Ver- 

gleichsstiicke aus anderen Gebieten.

Auf der im Vergleich mit norddeutschen Verhaltnissen kleinen Nekropole von Diersheim sind ausschlieb- 

lich Brandbestattungen belegt, bei denen es sich in 48 Fallen um sichere Urnengraber und in fiinf Fallen um 

Brandgruben handelt. Eine 1,70 m tiefe Grube, auf deren Boden ein Pferdeschadel mit eingeschlagener 

Stirn samt Unterkiefer lag, deutet der Verf. wegen der in der Einfiillerde vorgefundenen Keramik und 

anderer Reste als Abfallgrube. Diese Deutung scheint der offenbar sorgsamen Niederlegung des Schadels 

auf dem Grund der Grube — falls die Zeichnung auf Taf. 2 den Befund richtig wiedergibt — xn. E. nicht ge- 

recht zu werden, zumal eindeutige Siedlungsspuren, mit denen die Grube verbunden werden kbnnte, am 

Fundplatz fehlen. So mochte man die Erklarung als Anlage magischen oder religidsen Charakters - evtl. 

doch als Opfergrube - fiir wahrscheinlicher halten als die vom Verf. vertretene. Die besondere Bedeutung 

des Pferdes im Opferbrauch hat sich fiir die nbrdlichen Germanenstamme aufzeigen lassen, die Moglichkeit, 

dafi ahnliches auch fiir andere gilt, diirfte wohl nicht unwahrscheinlich sein.

Als Behalter fiir den Leichenbrand sind sowohl Tongefabe rbmischer und germanischer Produktion als auch 

rbmische Bronzegefabe verwendet worden. Diese sind vielfach auch als Beigabe, grofienteils in Fragmenten 

zusammengebogen und angeschmolzen, verhaltnismafiig haufig belegt.

Die sehr sorgfaltige Analyse der Bestattungs- und Beigabensitte ergibt einen vielschichtigen Befund: Nach- 

zuweisen sind provinzialrbmische und keltische Brauche, daneben konnte der Verf. eine kraftige germani- 

sche Komponente herausstellen, die aufgrund mehrerer Indizien iiberzeugend aus dem elbgermanischen 

Gebiet hergeleitet wird.

In dem umfangreichen Kapitel, das die Behandlung des Fundstoffes enthalt, ist vor allem auch in den 

Anmerkungen ein sehr grobes Vergleichsmaterial verarbeitet worden. Jeder, der sich mit romischem oder 

germanischem Fundmaterial der ersten Jahrhunderte nach Chr. Geb. beschaftigt, wird auf diesen Seiten 

Anregungen zu weiterfiihrenden Uberlegungen und reiche Belehrung finden. Es ist unmoglich, auf die 

Menge der in diesem Kapitel angeschnittenen Probleme naher einzugehen oder sie nur anzudeuten. In 

den meisten Fallen kann man dem Verf. folgen und nur in wenigen Punkten lassen sich abweichende Mei- 

nungen vertreten. Hier seien einige Punkte erwahnt: Der Annahme, dab der Typ des Schwertes Fundpunkt 

78 aus dem Gladius hervorgegangen sei, mochte ich in dieser Form nicht zustimmen; nach ihrer Lange 

diirfte die Waffe als rbmisches Reiterschwert zu deuten sein, das auf Grabsteinen des 1. Jahrh. nicht seiten 

und deutlich langer als der Gladius dargestellt ist. Reiterschwert und Gladius wurden im romischen Heere 

von den verschiedenen Waffengattungen zur selben Zeit gebraucht. Eine Ableitung des Reiterschwertes 

vom Gladius ist daher unwahrscheinlich, beide gehen auf verschiedene Prototypen zuriick. Dab Gladius 

und Reiterschwert mit der gleichen Grifform ausgestattet waren, besagt nichts fiber die Abhangigkeit von-
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einander. Im Original ist das Reiterschwert vom Kastell Newstead und vereinzelt auch aus dem freien 

Germanien bekannt1. Es ist nicht einzusehen, daft es sich bei den kleinen Lanzenspitzen vrahrscheinlich um 

Jagdwaffen handeln soli. Weder aus der Zusammensetzung der geschlossenen Funde andercr Gebiete, aus 

denen Vergleichsstricke bekannt sind, noch aus ihrer Form laftt sich eine derartige Verwendung ableiten. 

Aus dem gelegentlichen Vorkommen zweier kleiner Spitzen in germanischen Grabinventaren kann m. E. 

nur auf die gleiche Funktion geschlossen werden, die man den geringfiigig oder erheblich grbfteren Stricken 

zuschreibt. Bisher gibt es kein Kriterium, das eine Unterscheidung von kleinen, frir die Jagd bestimmten 

Spitzen und grbfteren frir den Krieg zuliefte, zudem wird man frir den Bereich der germanischen Kultur 

der alteren Romischen Kaiserzeit eine derartige Spezialisierung wohl ausschlieften drirfen.

Im Gegensatz zum Verf. halte ich die Speerspitzen mit gegeneinander versetzten Blatthalften frir keine 

germanische Erfindung. Die Streuung der wenigen Belege dieses Typs aus der alteren Romischen Kaiser

zeit scheint eher frir keltischen oder romischen Ursprung zu sprechen.

Auch hinsichtlich der Deutung der beiden Beile (Fundpunkt 8 d; 15 e) als Arbeitsgerat kann ich dem Verf. 

nicht folgen2. Die Kleinheit des einen Strickes (8 d) spricht keineswegs gegen seinen Charakter als Kriegs- 

waffe, auf keinen Fall laftt es sich als Jagdwaffe deuten. Miniaturbeile sind bekanntlich keine Seltenheit in 

germanischen Kindergrabern und die Kombination des Strickes von Diersheim mit je einer Lanzen- und 

einer Speerspitze spricht geradezu frir die Erklarung als Waffe - went vielleicht auch nur symbolischer Be- 

deutung; die drei Waffen stellen eine durchaus sinnvolle Kombination dar. Da der Leichenbrand aus diesem 

Grabe nicht erhalten ist, kann das Alter des bestatteten Individuums nicht bestimmt und die Interpretation 

als Kindergrab nicht bestatigt werden. Zutreffendenfalls waren die drei Waffen als Zeichen der Zugehbrig- 

keit des Bestatteten zum Kriegerstand aufzufassen, ob die Waffen je praktisch gebraucht worden sind oder 

riberhaupt dafrir vorgesehen waren, muft dahingestellt bleiben.

Im VIII. Kapitel untersucht der Verf. die zeitliche Gliederung des Fundstoffes. Er benutzt die romischen 

Stricke zum Aufbau eines chronologischen Gerristes. Als zeitlich besonders empfindlich erwies sich in erster 

Linie die verhaltnismaftig zahlreich vertretene Feinkeramik, es folgen die nicht gerade haufigen Fibeln 

und erst an dritter Stelle konnten die Bronzegefafte herangezogen werden, die wegen ihrer Langlebigkeit 

frir eine Feinchronologie nur wenig hergaben. Insgesamt liefien sich drei Zeitstufen herausarbeiten. Es ge- 

lang, in der ersten Stufe altere und jringere Graber zu trennen, die jeweils allerdings nur durch je vier bzw. 

drei Inventare reprasentiert sind; daneben steht die Masse der zeitlich nicht weiter aufteilbaren Graber. 

Auch das Material der dritten Zeitstufe erlaubte eine Gliederung in zwei Horizonte. Der besondere Wert 

dieses Kapitels liegt in der Auseinandersetzung mit den bisher riblichen Chronologiesystemen und in der 

Vorlage des sorgfaltig begrrindeten, eigenen Systems. Jeder, der sich mit chronologischen Fragen der Rb- 

mischen Kaiserzeit befaftt, wird sich mit diesem Kapitel auseinandersetzen mrissen.

Vom Material her lassen sich gegen die Zeitansatze — abgesehen vom Schlufttermin der Belegung — kaum 

Einwande erheben. Bedenken muft man jedoch anmelden gegen die Argumentation mit einem historischen 

Datum, namlich dem Ubergang der Diersheimer Sweben unter die Herrschaft der Romer zu Beginn der 

flavisch-trajanischen Zeit, mit dem die Anfangsdatierung der zweiten Stufe zusammenfallt. Das historische 

Datum bestimmt zwar nicht den Zeitansatz, wirkt aber mehrfach auf die Deutung des archaologischen 

Fundstoffes. Die Problematik dieser von einer historischen Konzeption bestimmten Folgerung kommt 

besonders in dem Versuch zum Ausdruck, die Funktion der in den Grabern der 2. und 3. Zeitstufe enthal- 

tenen Waffen zu interpretieren. Unter dem Eindruck der Vorstellung, daft beim Ubergang der Diersheimer 

Sweben unter rbmische Herrschaft die Waffen abgeliefert werden muftten, sieht sich der Verf. genbtigt, die 

sich diesem Bild nicht einfrigenden Vorkommen der 2. und 3. Zeitstufe als Jagdwaffen zu erklaren. Wenn 

man uber die Funktion der Axt im Fundpunkt 15 der Stufe 2 vielleicht auch streiten kann - Rez. ist wegen 

des an einem umfangreichen Bestand geschlossener Funde gewonnenen Eindrucks der Uberzeugung, daft 

die in germanischen Grabern mitgegebenen Axte als Waffen zu interpretieren sind - ist der aus Lanze, 

Speer und Beil bestehende Komplex-Fundpunkt 8 sicher als Waffenrristung aufzufassen. Es gibt auch 

keinen Grund, die Lanzenspitzen der Fundpunkte 34 und 26 wegen ihrer flachen Blatter als Jagdwaffen 

anzusprechen. Schon M. Jahn hat die Riickbildung des scharfen Mittelgrates an Lanzenspitzen vom Beginn 

der Romischen Kaiserzeit an herausgestellt; diese Tendenz ist im ganzen freien Germanien zu beobachten. 

Die vom Verf. vertretene, zuvor erwahnte Deutung kann daher nicht aufrecht erhalten werden. Man wird 

sich wohl mit dem Gedanken vertraut machen mrissen, daft trotz entgegenstehender rbmischer Vorschriften 

die Diersheimer Sweben ihre Toten unter Bewahrung des alten Beigabenritus bestatteten.

1 J. Curie, A roman frontier post an its people. The fort of Newstead in the parish of Malrose (Glasgow 

1911) Taf. 34, 10. 11. - W. Wegewitz, Der Urnenfriedhof von Hamburg - Marmstorf (Hildesheim 1964) 

Taf. 18, 251. — Wegen der kurzen Griffangel kbnnte es sich um ein germanisches Produkt handeln.

2 Zu dem Beiltyp mit annahernd waagerechter Ober- und geschweifter Unterkante, aber ohne Hervorhe- 

bung des Schaftloches gibt es aus dem freien Germanien ebenfalls Entsprechungen: R. Laser, Die Brand- 

graber der spatrbm. Kaiserzeit im nordlichen Mitteldeutschland (Berlin 1965) Taf. 9, 39; 29 unten 5. - 

Ausgr. und Funde 8, 1963 Taf. 41 oben.
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Bei Beriicksichtigung der vorstehenden Einwande kann man der am Anfang des VIII. Kapitels gegebenen 

Schilderung des Schicksals der Diersheimer Sweben nicht in alien Punkten zustimmen. So mufi z. B. gefragt 

werden, ob die Verarmung an Grabbeigaben in der Zeitstufe 2 nur im Sinne einer Verschlechterung der 

Lebensverhaltnisse der Ansiedler erklart werden kann oder ob nicht auch andere Deutungen mbglich sind. 

Liefte sich das Zuriicktreten metallener Beigaben nicht mit dem Eindringen rbmischer Beigabensitten er- 

klaren, zumal kraftige Einwirkungen von dieser Seite durch die ausschlieftliche Verwendung von rbmischer 

Keramik als Graburnen angezeigt werden? Niemand wird im Hinblick auf die Verhaltnisse im freien 

Germanien aus dem weitgehenden Verschwinden aufwendiger Grabbeigaben aus Brandgrabern der junge- 

ren Rbmischen Kaiser- und Vblkerwanderungszeit auf eine allgemeine Verarmung schliefien. Weiterhin 

miifiten bei alien in diese Richtung gehenden Uberlegungen die sehr schmale statistische Basis und die Frage 

beriicksichtigt werden, ob tatsachlich mit einer annahernd vollstandigen Materialbergung oder ob mit 

Fundverlusten und noch unausgegrabenen Partien gerechnet werden kann. Beachtet man diese Gesichts- 

punkte, wird man wohl auch die Frage des Endes der Belegung auf der Diersheimer Nekropole nicht unbe- 

dingt im Sinne des Verf. als geklart ansehen, der den Zeitpunkt um 250 vorschlagt, wobei wiederum ein 

historisches Datum und kein vom archaologischen Fundstoff sicher angezeigter Termin maftgeblich ist. Die 

Datierung einer norwegischen Parallele der eigenartigen Speerspitze aus dem Fundpunkt 8 (Taf. 5, 8 b) in 

die Stufe B 23 wirft hinsichtlich der jungeren Fundpunkte der Zeitstufe III die Frage auf, ob fur diese nicht 

ein fruherer Zeitansatz in Betracht kommt, als ihn der Verf. vertritt; die Datierung des Endes dieser Zeit

stufe mit Hilfe germanischer Keramik, die selbst nicht exakt fixiert werden kann, bleibt zwangsweise 

problematisch.

In dem in zwei grofte Teile gegliederten umfangreichen VIII. Kapitel untersucht der Verf. die archaologi

schen Quellen und die literarische Uberlieferung fiir das interessierende Gebiet. Es erweist einerseits die 

sorgfaltige und kritische Arbeitsweise sowie die umfassende Materialkenntnis des Verf., andererseits den 

beklagenswerten Forschungs- und Bearbeitungsstand des archaologischen Quellenmaterials. Man kann aus 

den Angaben erstaunliche Versaumnisse der friiheren Denkmalpflege herauslesen und muft sich fragen, zu 

welchen Resultaten der Verf. gekommen ware, wenn die aufgewandte Miihe einem besser gesichteten, um- 

fangreicheren und aussagefahigeren Fundstoff gegolten hatte. Daft die wichtigen Graberfelder der Grofi- 

Gerauer Gruppe bis zur Gegenwart nicht heutigen Anforderungen entsprechend publiziert sind, bleibt 

fiir den mit den brtlichen Verhaltnissen nicht Vertrauten ein Ratsel, vom Ausbleiben moderner Grabungen 

auf den Restflachen der Nekropolen ganz zu schweigen. Der Verf. hat betrachtliche Mtihen aufwenden 

miissen, um alte Fehler auszumerzen und iiberholte Konzeptionen auszuraumen. Anhand des derart ge- 

siebten Materials hat er drei germanische Gruppen herausgearbeitet, die rechts des Rheines liegen: Die 

erste umfafit das Gebiet um Groft Gerau, die zweite die Landschaft zwischen Mannheim und Heidelberg, 

die dritte wird im wesentlichen vom Friedhof Diersheim selbst reprasentiert. Fiir die Fundgruppe am 

unteren Neckar ist der antike Name Svebi Ni cretes inschriftlich iiberliefert. Fiir alle drei Gruppen schlagt 

der Verf. den Namen ’Oberrheinswebenc vor und schreibt den Fundstoff swebischen Kriegerscharen zu, fiir 

deren Verbindung mit Bbhmen mehrere Indizien sprechen. Die Annahme, daft diese Krieger vom rbmischen 

Reich rechts des Rheines zum Schutz der Kastelle Straftburg, Rheingbnheim und Mainz angesiedelt wurden, 

ist eine iiberzeugende Erklarung des Verbreitungsbildes. Nachdem die Siedlungsareale im Vorfeld des 

Imperiums dem rbmischen Machtbereich eingegliedert waren, ging die swebische Bevblkerung bald im um- 

gebenden provinzialrbmischen Ethnikum auf, ohne allerdings die Verbindung zum Elbegebiet ganz aufzu- 

geben, die in der Spatphase des Graberfeldes von Diersheim sogar wieder erstaunlich intensiviert wurde.

Wenn im vorstehenden einige kritische Anmerkungen herausgestellt wurden, die sich auf wenige Einzel- 

heiten konzentrieren und die Fiille der iiberzeugenden Lbsungen iiberdecken, dann soil damit nicht die 

Bedeutung dieser ideenreichen und soliden Arbeit gemindert, sondern nur ein Diskussionsbeitrag geleistet 

werden. Die gelehrte Arbeit wird in vielfacher Hinsicht als Standardwerk in die Forschung eingehen.

Bedauerlich ist der unverstandlich hohe Preis des Buches, der eine grbftere Verbreitung verhindert und die 

Anschaffung selbst fiir Instituts-Bibliotheken zu einem Problem macht.

Hannover K. Raddatz

3 Egge, Trbndelag: Viking 27, 1964, 149 Abb. 4b.




