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Leslie P. Wenham, The Romano-British Cemetery at Trentholme Drive, York. With

Contributions by E. Birley, J. P. Gillam, D. B. Harden, J. P. C. Kent, G. Simp

son, W. V. Wade. With a Report on the Skeletal Remains by Roger Warwick 

and a Dental Report by Colin Cooke and T. Charles Rowbotham. Ministry of 

Public Building and Works, Archaeological Reports No. 5. Her Majesty’s 

Stationery Office, London 1968. Nil und 223 S., 47 Abb., 26 Tabellen und 53 

Tafeln.

Die britische Forschung, die sich groBe Verdienste um die Erhellung der romi- 

schen Epoche ihres Landes erworben hat - mit spurbarem Schwergewicht auf Kastell- 

undSiedlungsuntersuchungen greift mit dem vorliegenden, gut ausgestatteten Buch 

ein Teilgebiet der provinzialromischen Archaologie auf, dem in den westlichen 

Provinzen neuerdings verstarktes Interesse entgegengebracht wird. Ahnlich wie fur 

die Rheinprovinzen empfindet man auch fur dieses Land den Mangel an neu ergra- 

benen und entsprechend vorgelegten Graberfeldern, die Vergleiche uber die Provinz- 

grenzen hinweg erlauben und die Eigenheiten eines Gebietes im Grabbrauch vor den 

Gemeinsamkeiten innerhalb des Imperiums zutage treten lassen. Die vorliegende 

Veroffentlichung eines Graberfeldes aus Britannien vermittelt einen aufschluBreichen 

Einblick in Struktur und Grabsitten der Bevolkerung der romischen Stadt Eburacum 

(York).

Das Graberfeld am Trentholme Drive liegt im Siidwesten des heutigen Stadt- 

gebietes, links der romischen StraBe nach Calcaria (Tadcaster), ca. 850 m vor den 

Toren der Lagervorstadt und spateren Colonia1. Das Gelande, eine niedere Senke, war 

in vorromischer Zeit nicht besiedelt. Die ersten Nachriehten fiber Funde aus Grabern 

stammen aus dem Jahre 1823; in der Zeit danach erfolgten nur noch vereinzelte Fund- 

meldungen. 1951 lenkten grabende Jugendliche erneut die Aufmerksamkeit auf diesen 

Ort. Die Untersuchungen des Verf. erstreckten sich mit LTnterbrechungen fiber die 

Jahre 1951-592.

Es handelt sich nicht um eine kfinstlich, etwa von Mauern umschlossene Begrab- 

nisstatte - eine sichere Grenze liegt nur im Westen dur ch den Verlauf der romischen 

StraBe fest, an den fibrigen Seiten deutet eine Ausdfinnung der Belegung das mogliche 

Ende an -, sondern um eine inselartige Erhebung inmitten eines ehemaligen Sumpf- 

gebietes, die als peripherer Auslaufer des groBen Graberfeldes ,,The Mount“ gesehen 

werden muB3. Der ergrabene Ausschnitt, etwa die Halfte der moglichen Ausdehnung,

1 Zur Beurteilung der Lage des Graberfeldes und seiner Stellung gegenuber den weiteren 

Grabfunden aus York ist das Buch: Eburacum, Roman York. An Inventory of the Historical 

Monuments in the City of York 1 (1962) 67 ff. unbedingt heranzuziehen.

2 Den S. 6, Anm. 1-2 verzeichneten Arbeiten und Vorberichten zu dem Graberfeld am 

Trentholme Drive ist inzwischen R. G. Collingwood-I. Richmond, The Archaeology of Roman 

Britain2 (1969) 167ff. hinzuzufugen.

3 Der Verf. denkt an keine durchgehende Belegung entlang der StraBe, sondern an einzelne 

Abschnitte (S. 21, Anm. 1; S. 46), von denen einer der letzten, am Trentholme Drive, einem 

Begrabnisverein der armeren Volksschichten als Bestattungsplatz diente. Wahrend der niedere 

soziale Status aufgrund des geringen Grabaufwandes und der peripheren Lage der Graber (vgl. 

oben Anm. 1, Karte S. 93 Abb. 70) deutlich hervortritt, scheint mir die Rucksichts- und Plan- 

losigkeit, mit welcher hier bestattet wurde, eher gegen eine wie immer geartete Vereinstatigkeit zu 

sprechen. Gerade die offenen Grenzen (vgl. dazu Collingwood-Richmond a.a.O. 172), die Ab- 

gelegenheit und der angetroffene Befund deuten eher auf ein Begrabnisareal, das den Armen nach 

Gutdiinken iiberlassen war. Mit dem Wirken von Hinterbliebenen oder Vereinsmitgliedern, denen 

der Grabkult oblag, d. h. ein ordentliches Begrabnis und Pflege der Grabstatte, sind die auf- 

gezeigten Merkmale schlecht in Einklang zu bringen (vgl. W. Liebenam, Zur Geschichte und 

Organisation des romischen Vereinswesens [1890] 222. 263).
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umfaBt eine Flache von 60 X 30 m und diente vom 2. bis 4. Jahrhunclert als Begrabnis- 

platz. Im Verlauf der sorgfaltigen Ausgrabung (Methode und Fortgang sind genau 

beschrieben und mit Planen und Bildern illustriert) konnten eine Ustrina, mehr als 

50 Brand- und wenigstens 350 Korpergraber oder Reste davon erfaBt werden.

Die Spuren einer Ustrina (auch irrig einmal bustum genannt) geben sich als tief- 

schwarze, runde Flache (errechneter Durchmesser ca. 20 m) aus uneinheitlichen 

Brandschuttschichten (groBte Machtigkeit 0,4 m) zu erkennen. Sie setzen sich aus 

Leichenbrand- und Beigabenresten, Asche und Holzkohle zusammen. Besondere 

Erwahnung ver dient der Nachweis von Steinkohle als Feuerungsmittel. Leider konnte 

das Zentrum nicht untersucht werden, da es unter der heutigen StraBe liegt. Dort 

vermutet der Verf. eine Steinkonstruktion ahnlich der in Carnuntum4.

In geringem Abstand zum Brandplatz (6 m) setzen die Brandgraber ein. 53 ver- 

schiedenartige Gefafie bzw. deren Reste, wobei der Kochtopf bei weitem iiberwiegt, 

wurden als Leichenbrandbehalter angetroffen. Ursprunglich diirften es wesentlich 

mehr gewesen sein, da durch die weitere Belegung altere Anlagen zerstort wurden, wie 

die verstreuten Reste (Leichenbrand, Beigaben mit Spuren von Feuereinwirkung) in 

den jiingeren Kbrpergrabern nahelegen.

Von diesen 53 Brandgrabern mit Leichenbrandbehalter sind nach unserem 

Sprachgebrauch nur 14 als Urnengraber zu bezeichnen; ihnen stehen 13 (vom Verf. als 

solche erkannte undkartierte, nicht jedoch entsprechend benannte) Brandschuttungs- 

graber gegenuber. Es bleiben 26 Urnenreste mit Leichenbrand, die sich nicht mehr 

in situ befanden, d. h. entweder der einen oder anderen der beiden Graberarten zuzu- 

rechnen waren.

Man konnte aufgrund dieses Tatbestandes zu dem SchluB gelangen, daB in dem 

genannten Graberfeld nur die beiden angefiihrten Brandgrabarten vorkommen. Uber 

das ganze Feld verteilt liegen jedoch zahlreiche Stellen (,,burnt patches”) mit Brand- 

schuttresten vom Scheiterhaufen. Zuerst ist man geneigt, sie als zerstorte Reste von 

Brandschiittungsgrabern anzusprechen, wie es der Verf. vorschlagt. Dann hatte man 

sie aber konsequenterweise dort mitzahlen miissen; sie sind aber weder durch- 

numeriert noch im Text genauer beschrieben und lagemaBig erfaBt. Die Moglichkeit 

ist jedoch nicht auszuschlieBen, daB es sich um eine dritte Art von Brandgrabern, 

namlich um Brandgrubengraber handelt, worauf gewisse Merkmale deuten (siehe 

unten).

4 Die leider nicht vollstandige Aufdeckung des Verbrennungsplatzes vermittelt dennoch 

einen wertvollen Hinweis, wie solch ein Platz aussah. Der Befund (Reste vieler Graber unter- 

schiedlicher Zeitstellung) stimmt mit einer Beobachtung F. Drexels (Faimingen, ORL. B VI 

Nr. 66 c, S. 25) iiberein, wonach Bruchstiicke desselben GefaBes in mehreren Grabern verteilt 

lagen, die nur dorthin gelangt sein konnen, weil man es unterlieB, die Ustrina von den Resten der 

vorangegangenen Verbrennung zu raumen. - Die Vermutung des Verf. (S. 21), wonach am 

Trentholme Drive moglicherweise eine Steinkonstruktion wie in Carnuntum (RLiO. I [1900] 

Sp. 112f. Taf. 13), die in Abb. 8 noch einmal wiedergegeben wird, anzunehmen sei, mochte man 

u. a. aus den in Anm. 3 genannten Griinden (mangelnde Organisation und Verantwortung) nicht 

unbedingt teilen. Der Ausgrabungsbefund ist deswegen besonders wichtig, weil iiber das tat- 

sachliche Aussehen einer Ustrina keine neueren Angaben vorliegen. Auch der Steinbau aus 

Carnuntum ist nicht iiber jeden Zweifel erhaben (u. a. ist die Urne daneben kaum ,,bereitgestellt“. 

Besonders vermiBt man einen Hinweis auf das Aussehen der Innenseite des Mauerwerks. Zeigt sie 

denn keine Brandspuren? Wie befeuerte man die Anlage? 1st ein Eisenrost iiber den Mauern 

anzunehmen? Oder wozu sonst ein praefurnium etc.?). Auch als Ustrinen gedeutete Anlagen aus 

Regensburg (H. Lamprecht, Verhandl. Hist. Ver. Oberpfalz N.F. 50, 1906, Ilf.), Pfiinz (ORL. 

B VII 73 S. 16f.) und Frankfurt-Heddernheim (Heddernheimer Mitt. 4, 1907, 5ff.; 5, 1911, 7if.), 

um nur einige zu nennen, waren sicher groBenteils busta oder gemauerte Grabmaler.



330 Besprechungen und Anzeigen

In diesem Zusammenhang macht sich das Fehlen einer klaren Terminologie5 fiir 

die Brandgraberarten in Britannien bemerkbar; die subtile Ausgrabung, Beschrei- 

bung und Kartierung helfen uber einige, leider nicht tiber alle Schwierigkeiten hinweg.

Unverbrannte Beigaben (,,grave groups”) treten in den gesicherten Brandgra- 

bern auBerst sparlich auf, so einmal ein Krug (Grab 17/19) und einmal Topf und 

Becher (Grab 28), jeweils ohne Inhalt. Die Reste von Bechern, die auf oder in der 

Urne lagen, mochte man primar als SpendegefaBe, nicht als Deckel ansprechen 

(Grab 23, 24).

Die Grabausstattung wurde fiir gewohnlich auf dem Scheiterhaufen niedergelegt; 

die durchweg verbrannten Funde der Ustrina entsprechen den wenigen aus den 

Brandschiittungsgrabern und zeigen ein typisches, wenngleich wenig aufwendiges 

Bild: Eisennagel, Keramik, etwas Gias, wenig Schmuck, insgesamt sechs Bronze- 

miinzen.

Die friihesten Brandgraber am Trentholme Drive setzt man aufgrund der 

gefundenen Mtinzen und Keramik (besonders Terra Sigillata) in die Mitte des 2. Jahr- 

hunderts, um 140 n. Chr. Die datierenden Funde lassen sich mit germgen Aus- 

nahmen (eine unbestimmte Miinze; ein Sigillata-Teller Drag. 31) keinen Grabern un- 

mittelbar zuordnen. Sie sind vielmehr Streufunde aus dem Areal des gesamten 

Graberfeldes bzw. der Ustrina.

Mit Recht verneint man, daB die Streufunde aus dem Graberfeld hauslichen 

Abraum darstellen, zumal sie haufig verbrannt sind. Dock fallt auf, daB fiir keines der 

sicheren Brandschiittungsgraber ein Terra Sigillata-Bruchstiick nachweisbar ist. Es 

erhebt sich bei der nicht gerade germgen Zahl von Terra Sigillata-Fragmenten aus der 

Ustrina einerseits und dem Graberfeldareal andererseits die Frage, ob die Sigillata 

nicht wenigstens teilweise aus den ,,burnt patches” stammt, zumal die Gleichartigkeit 

der Zusammensetzung von Ustrinaschutt und dieser Stellen hervorgehoben wird. Das 

konnte die oben geauBerte Vermutung verstarken, daB moglicherweise ein Teil der 

,,burnt patches” Brandgrubengraber sind, denn wie R. Nierhaus zeigen konnte, 

lassen sich gerade aus den unscheinbaren Uberresten dieser Graberart bisweilen 

reichere Inventare rekonstruieren6. Da jedoch die Koordinaten der angefiihrten 

Terra Sigillata-Bruchstticke veroffentlicht wurden, die der ,,burnt patches” aber 

nicht, ist es fiir einen AuBenstehenden nicht moglich, diese Frage zu entscheiden und 

vielleicht auf diesem Wege fiir die feinere Chronologic innerhalb des Graberfeldes 

Ansatzpunkte zu gewinnen. Sowohl Leichenbrandbehalter wie die wenigen Grab- 

gefaBe sind langlebige Typen und konnen nur allgemein in das 2./3. Jahrhundert 

datiert werden.

Hier bieten die Befunde der Ustrina eine gewisse Hilfe. Die friihesten Sigillaten 

stammen noch aus Stidgallien, haben Gegenstiicke in Fragmenten aus dem Graberfeld, 

wurden also einen friiheren Beginn als um 140 n. Chr. nahelegen7. Die alteste Miinze 

wurde 88/89 gepragt, der Grad der Abnutzung ist nicht angegeben (Miinze Nr. 8).

Die Brandbestattung wurde bis in das 3. Jahrhundert hinein fortgesetzt und lief 

etwa 70 Jahre mit der Korpergrabsitte parallel. Das zeigen stratigraphisch gesicherte

5 H. Brunsting, Het Grafveld onder Hees bij Nijmegen (1937) 23ff. — R. Nierhaus, Das 

romische Brand- und Korpergraberfeld „Auf der Steig” in Stuttgart-Bad Cannstatt (1959) 17ff. - 

A. van Doorselaer, Les Necropoles d’Epoque Romaine en Gaule Septentrionale (1967) bes. 87ff.

6 Nierhaus a.a.O. 25.

7 Es liegen drei Fragmente der Form Drag. 37 vor: in der Art des Biragillus oder Mercato 

(Nr. 10); im Stil des Mercato (Nr. 22) und ein unbestimmtes Bruchstiick. - Konnte der seitlich 

beschadigte Stempel in einer Tasse Drag. 27 (Nr. 1, Abb. 17, 2) evtl. CALVI gelesen werden 

(vgl. etwa ORL. A 2, 2 Strecke 3 Taf. 17, 4)?
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Befunde, namlich Brandgraber uber Korpergrabern sowie dieselben Keramiksorten 

als Urnen und BeigabengefaBe. Die jungste verbrannte Miinze aus der Ustrina 

stammt aus den Jahren 177/78 (Miinze Nr. 28); zeitlich folgt von der Oberflache der 

Brandschicht ein unverbranntes Stuck, das 270/73 gepragt wurde (Miinze Nr. 34). Zu 

diesem Zeitpunkt diirfte diese Stelle als Verbrennungsplatz ausgedient haben und 

wohl schon kurz danach mit Korpergrabern belegt worden sein.

Die weitaus groBere Zalil der angetroffenen Bestattungen verteilt sich auf 

Korpergraber. Wie fiir die Brandgraber konnten auch fur die Leichenbestattungen 

keine Grabbauten oder irgendwie geartete oberirdische Markierungen nachgewiesen 

werden. Einzig iiber dem Grab eines Zwolfjahrigen erhob sich ein Hiigel aus FluB- 

steinen. Das Fehlen auBerer Kennzeichen (eine Erdaufschiittung verflacht schnell) 

erklart auch die haufige und fiir gewohnlich riicksichtslose Stdrung alterer Anlagen. 

Zwar wurde im allgemeinen ordnungsgemaB bestattet, die Reste friiherer Graber wur- 

den aber selten gesammelt und im Grabschacht bewuBt wieder mit niedergelegt.

Die Tiefe der Grabanlagen schwankt zwischen 0,2 und 2,0 m; die meisten trifft 

man bei 0,9 bis 1,2 m. Eine rituell oder zeitlich bedingte bzw. durch die voriiber- 

ziehende StraBe beeinfluBte Ausrichtung der Graber zeichnet sich nicht ab. Man hat 

eher den Eindruck, daB die Richtung keine Rolle spielte und vom Zufall abhangig 

war; doch laBt sich die Frage eines Richtungswandels o. a. aus Mangel an scharfer 

datierten Grabbeigaben nicht entscheiden.

Fiir gewohnlich wurden die Toten in Holzsargen bestattet, worauf eiserne Eck- 

verstarkungen und eine groBe Anzahl Nagel hindeuten; diese lagen nur noch selten in 

situ. Ein einziger Holzsarg war von Steinplatten umstellt, und einmal traf man auf 

einen grob behauenen Sarkophag mit Deckel. Der darin Bestattete war mit einer 

Gipsschicht bedeckt, wie sie offer in York, aber am Trentholme Drive insgesamt nur 

zweimal beobachtet wurde.

In der Regel lagen die Erwachsenen gestreckt auf dem Riicken, die Kinder seit- 

lich mit angezogenen Beinen. Davon abweichende Stellungen sind wohl in einigen 

Fallen auf bereits eingetretene Leichenstarre zuriickzufiihren. Die Bestatteten 

gehdren beiderlei Geschlecht an, wobei Manner iiberwiegen. Ihr Alter liegt zwischen 

einigen Monaten und 60 Jahren. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daB 

die Bestatteten aus der Zivilstadt stammten; zwei Manner mit verheilten Knochen- 

verletzungen konnten Veteranen gewesen sein.

Die Beigaben, die sich noch mit ca. 10% der Korpergraber in Verbindung 

bringen lieBen, sind zahlen- und wertmaBig gering. Es handelt sich fast ausnahmslos 

um gewohnliches Gebrauchsgeschirr: Topfe, Kriige und Becher. Nur in zwei Fallen 

waren drei, in zwolf Grabern zwei TongefaBe mitgegeben worden. Die Vogelknochen in 

einem Becher, der zusammen mit einem Krug in einer Holzkiste angetroffen wurde, 

verbieten es, diese Zusammenstellung als christlich zu interpretieren8, wie tiberhaupt 

nichts auf christlichen Glauben hinweist. Vogelknochen und Eier, ohne erkennbaren 

Behalter oder in GefaBen, fanden sich mehrmals in gesicherter Lage. - In zwei Fallen 

lag die Miinze in einem Topf; fiinf Bestattete hatten AE-Geprage im Mund.

Personliche Ausstattungsgegenstande fanden sich nur noch sehr selten am 

Skelett: ein bronzener Fingerring, Ohrringe und Glasperlen. Vielmehr kann der groBte 

Teil der Beigaben, urspriinglich aus Grabern stammend, nur noch als Streufunde 

registriert werden.

8 Glaskrug, Becher und Brot in einem Kastchen aus Intercisa als christlich gedeutet: 

E. Bonis, Budapest Regisegei 14, 1945, 561 ff.
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Der Mangel an scharfer datierten Funden lieB nur eine sehr grobe Chronologic zu. 

Die Miinzen aus den gesicherten Grabern beschranken sich auf Pragungen des 1. und 

2. Jahrhunderts9, lediglich ein Antoninian des Gallienus aus der Grabfullung des 

steinumstellten Holzsarges (Grab 17) reicht zeitlich etwas tiefer hinab. In einem merk- 

wiirdigen Gegensatz hierzu steht die zeitliche Verteilung der iibrigen Miinzen (17 Stuck) 

vom Graberfeldareal, deren letzte Gratian (367-383 n. Chr.) zugewiesen wird. Da die 

Keramik um 320 n. Chr. endet, laBt der Verf. often, inwieweit die spaten Stiicke als 

Streumiinzen von Besuchern anzusehen sind oder von gestbrten Bestattungen her- 

riihren, wo nur noch Geld, aber keine Keramik mehr beigegeben wurde10.

Der Katalog am SchluB des Abschnitts fiber die Brandgraber verzeichnet auch, 

soweit durch Urnen ausgewiesen, die Reste gestbrter Grabstellen. Fiir die Korper- 

graber liegt kein Katalog vor. Die vergleichsweise geringe Zahl ungestorter Anlagen 

veranlaBte die Bearbeiter, die gesicherten Grab- und Streufunde zusammenzufassen 

und nach Gattungen zu behandeln und abzubilden. Wegen einer fehlenden Ubersicht 

muB man alle Einzelkataloge durchsehen, um festzustellen, was in oder bei einem 

bestimmten Grab lag. Die Suche nach Zusammenhangen ist recht umstandlich, ob- 

wohl Querverweise nicht fehlen, aber auch nicht konsequent durchgefiihrt worden 

sind: z. B. wird S. 90 unter Miinze Nr. 27 zwar das GefaB Nr. 75 genannt, in dem sie 

lag, nicht jedoch, daB der Topf bei Skelett Nr. 52 stand; vgl. dagegen Miinze Nr. 22. 

Unter der Uberschrift ,.Grave Furniture” fuhrt ein Katalog (S. 48f.) die Keramik 

nach Grabnummern auf, fiir Details wird auf Seitenzahl und Katalognummer des 

betreffenden GefaBes verwiesen. An jener Stelle erfahrt man dann auch den Ab- 

bildungsort. Die Miinzaufzahlung (S. 50) gibt keine Grabnummern, sondern die des 

Miinzkataloges (S. 87ff.); dort findet sich eine Kartierung der Miinzfunde im Graber - 

feld (Abb. 34), die nur Katalognummern ausweist, die zugehorige Grabnummer muB 

man im Miinzkatalog suchen. Die Lage von Skeletten mit und ohne Beigaben ist aus 

den Planen (S. 34ff.) zu ersehen, Alter und Geschlecht dem Katalog (S. 129ff.) zu 

entnehmen usf. Zwar sind alle wesentlichen Angaben greifbar, doch ist die Zusammen- 

stellung sehr zeitraubend.

Im AnschluB an die Besprechung des Graberfeldes folgt in sinnvoller Auswahl 

und mit guten Abbildungen die Vorlage des Fundmaterials, fiir die jeweils Spezialisten 

Hires Fachgebietes verantwortlich zeichnen. G. Simpson (Nr. 1-30) und E. Birley 

(ab Nr. 31) bestimmten die Sigillaten, die mit siidgallischen Produkten beginnen, in 

der Hauptsache aber mittel- und ostgallische Erzeugnisse bis zum Beginn des 3. Jahr

hunderts umfassen. Die iibrige Keramik, die Hauptmasse der Funde, bearbeitete 

J. P. Gillam. Zwei Becher einer grauen Stempelkeramik ivies Ph. Corder f seiner 

,,Parisian Ware” zu, die zu friihe Datierung wird in einer Anmerkung verbessert. Die 

insgesamt 48 Miinzen bestimmte J. P. C. Kent. D. B. Harden legte die Gias-, Metall-, 

Bein- und sonstigen Funde vor. Drei kiirzere Beitrage uber die Holz- und Kohlefunde 

sowie die Tierreste schlieBen die erste Halfte des Buches ab.

9 Die Pragezeit der Miinzen gibt fiir den Zeitpunkt der Grablegung nur einen terminus post 

quem. Ob es sich jedoch um Kursgeld handelt, das sich auch im raetisch/germanischen Limes- 

gebiet im 3. Jahrhundert vorwiegend aus Gepragen des 1. und 2. Jahrhunderts zusammensetzt 

(W. Hiibener, Jahrb. RGZM. 10, 1963, 56 ff.; G. Faider-Feytmans, La Necropole Gallo-Romaine de 

Thuin [1965] 86; H. U. Nuber, Mitt. Hist. Ver. Pfalz 67, 1969, 141 f. mit Anm. 41) oder bewuBt als 

altes = gliicksbringendes Geld (vgl. A. Alfoldi, Die Kontorniaten [1943] 38ff.) zu interpretieren ist, 

muB dahingestellt bleiben.

10 Die erste Annahme scheint plausibler, denn sonst hatten ja gerade die spatesten und daher 

ungestorten Graber diese Miinzen aufweisen miissen, das ist aber nicht der Fall. Einen vergleich- 

baren Refund kenne ich aus Wehringen, Ldkr. Schwabmiinchen (unveroffentlicht).
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Der zweite Teil ist den anthropologischen Untersuchungen gewidmet, die 

R. Warwick durchfiihrte. Das Skelettmaterial ist das umfangreichste, das bisher aus 

der romischen Zeit in Britannien zur Verfugung steht. Die Ergebnisse brachten neben 

vielen medizinhistorischen Erkenntnissen auch interessante Details zur Bevolkerungs- 

struktur, wie Lebenserwartung (ca. 40 Jahre), Zusammensetzung (vier Manner auf 

eine Frau), GroBe (Frauen: 1,55 m; Manner 1,70 m), um nur einige zu nennen. Neben 

einem geringen afrikanischen Element und einem etwas starkeren kaukasischen Ein- 

schlag handelte es sich bei den Toten vom Trentholme Drive um eine romano- 

britische Mischbevolkerung. - Die Zahnuntersuchung lag in den Handen von C. Cooke 

und T. C. Rowbotham.

Die fehlenden Vergleichsmoglichkeiten, die den besonderen Charakter des 

Graberfeldes beleuchten und das Verhaltnis zu anderen umreiBen konnten, unter- 

streichen auf ihre Weise nocli einmal die Wichtigkeit, die dieser ersten monografischen 

Graberfeldveroffenthchung aus Britannien zukommt. Es liegt in der Natur der Sache, 

daB in der ersten derartigen Publikation, in der ein keineswegs einfacher archaologi- 

sclier Befund zu verarbeiten war, erst Wege einer allgemeingultigen Darstellungsform 

gesucht werden mussen, und in diesem Sinne sind die gegebenen Anregungen zu 

verstehen. In welchem Umfang sich die Fiille der Einzelbeobachtungen und ge- 

wonnenen Erkenntnisse, die den Forscliungen von L. P. Wenham verdankt werden, 

als typisch fur ganz Britannien herausstellen wird oder dort auch nur fur die 

niederen Schichten der Bevolkerung einer Lagervorstadt und spateren Colonia 

Giiltigkeit besitzt, konnen wir besser beurteilen, wenn weitere Graberfelder unter- 

sucht und veroffentlicht sind. Grundlagen in vieler Hinsicht wird das Graberfeld vom 

Trentholme Drive bieten.

Frankfurt a. M. Hans Ulrich Nuber.

J. N. L. Myres, Anglo-Saxon Pottery and the Settlement of England. Clarendon Press, 

Oxford 1969. XVI und 259 S., 10 Karten, 51 Abbildungen und 8 Tafeln.

Mit dem vorliegenden Werk prasentiert der Verf. die Ergebnisse einer mehr als 

35jahrigen Sammel- und Sichtungsarbeit. Er gibt so eine Ubersicht fiber die angel- 

sachsische Keramik der britischen Insel, die sich auf das mehr als 4000 Zeichnungen 

umfassende Archiv stfitzt, die er fur ein leider noch nicht ediertes ,,Corpus Vasorum 

Anglo-Saxonicorum“ gesammelt hat. Die unzureichende Veroffentlichungsweise alte- 

rer Publikationen machte eine vollige Neuaufnahme des Fundstoffes notwendig, um 

iiberhaupt eine Vergleichsmoglichkeit zu erzielen. Auch bisher unpubliziertes Material 

war dem Verf. zuganglich und wurde von ihm ausgewertet. Die als unabdingbare 

Voraussetzung fur die Beurteilung des Fundstoffes der Britischen Inseln notwendige 

Kenntnis des verwandten Materials des Festlandes schopfte er nicht nur aus der 

Literatur, sondern erganzte sie durch ausgedehnte Reisen und durch die enge Fiihlung- 

nahme mit festlandischen Forschern der gleichen Fachrichtung.

In einem einleitenden Kapitel werden als Voraussetzung fur die Behandlung der 

Keramik die Verbreitung der angelsachsischen Tonware und die Dichte des Vor- 

kommens auf zwei Karten dargestellt und eingehend erlautert sowie die Verbreitung 

und Entwicklung der verschiedenen Bestattungsformen ausfuhrlich geschildert.


