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(S.107ff.). Auf 54 Tafeln mit Strichzeichnungen werden Urnen, Beigaben sowie 

GefaBbruchstficke gut abgebildet, so daB der Leser die Moglichkeit hat, si ch an 

Hand der Abbildungen eine Ubersicht uber den Formenschatz des Friedhofes zu 

verschaffen. Auf 18 weiteren Tafeln sind die wichtigsten Funde durch Fotoauf- 

nahmen dargestellt. Dazu kommen sieben Tafeln mit Grabungsaufnahmen.

Die in Issendorf ausgefiihrten Untersuchungen vermitteln uns wertvolle Kennt- 

nisse uber ein Graberfeld im ostlichen Stader Raum, aus dem bisher noch keine 

zusammenfassende Abhandlung fiber einen Urnenfriedhof der spaten Kaiser- und 

Volkerwanderungszeit vorliegt. Wir sind dem Verf. zu Dank verpflichtet, daB er durch 

seine umfassende Berichterstattung die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf ein 

Graberfeld gelenkt hat, das zur Losung des Problems der Stammesbildung der 

Sachsen einen wichtigen Beitrag leisten kann. Es ist zu wfinschen, daB die Auf- 

arbeitung der nach diesem Grabungsabschnitt geborgenen Funde zfigig fortschreitet, 

damit der gesamte Inhalt dieses Friedhofes recht bald zur Diskussion zur Verffigung 

steht.

Hamburg-Harburg. Willi Wegewitz.

J. N. L. Myres and Barbara Green, The Anglo-Saxon Cemeteries of Caistor-by-Norwich 

and Markshall, Norfolk. Reports of the Research Committee of the Society of 

Antiquaries of London, No. XXX. Published by The Society of Antiquaries of 

London, 1973. XX und 267 Seiten, 71 Abbildungen, 24 Tafeln und 3 Karten.

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts wurde auf den vor den Toren der romi- 

schen Stadt Venta Icenorum gelegenen angelsachsischen Friedhofen Caistor und 

Markshall in zahlreichen Fundbergungen und Ausgrabungen ein umfangreiches 

Fundmaterial zusammengetragen, dessen schwierige Auswertung mit der vorliegen- 

den Veroffentlichung durch J. N. L. Myres und B. Green zum AbschluB gebracht 

werden konnte.

Mit der vielseitigen Bearbeitung geht die Veroffentlichung weit fiber den 

Rahmen einer regionalen Betrachtung hinaus. So wird bereits im einleitenden Teil 

unter Berficksichtigung der Untersuchungsergebnisse im romischen Venta Icenorum 

(R.R. Clarke, R. A.G. Carson, B. Green und J.N.L. Myres) der iiberregionale Rahmen 

archaologischer und historischer Untersuchungen abgesteckt. Im Mittelpunkt der 

Fragestellung steht dabei der Problemkreis des Ubergangs von der romischen Sied- 

lungs- und Sozialstruktur zum UmwandlungsprozeB des ,,Adventus Saxonum“. Die 

archaologische Ausgangsposition zur Klarung dieser Frage erscheint gfinstig, denn 

die beiden Graberfelder liegen nicht mehr als 300 m vom romischen Stadtbereich 

entfernt. So wurde Caistor nach der Verkleinerung und Befestigung der Stadt im 

3. Jahrhundert ,,extra muros“ in Uberschneidung romischer Siedlungsreste angelegt. 

Der Friedhof besteht aus fast 500 Urnengrabern und 60 Korperbestattungen (aus 

Markshall liegen etwa 100 Urnengraber vor) und zahlt damit zu den groBten und 

am vollstandigsten publizierten englischen Graberfeldern.

Zur Frage eventueller Zusammenhange zwischen Venta Icenorum und den 

Graberfeldern ist bemerkenswert, daB auf beiden Fundplatzen auBer einer Mfinze 

und einigen als Urnen benutzten, schwer zu datierenden, grobwandigen romischen 

GefaBen keine romischen Funde auftraten. Da der Zeitansatz dieser Keramik mehr 

als 100 Jahre vor dem Beginn der angelsachsischen Bestattungen liegen kann (T. H. 

McK. Clough und J.N.L. Myres), ist jedoch kein sicheres Indiz fur eine Verbindung
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der altesten Belegung des Graberfeldes mit der SchluBphase der romischen Besiedlung 

von Venta gegen Ende des 4. Jahrhunderts gewonnen.

Andererseits kommen aber auf dem romischen Fundplatz Teile von Glirtel- 

garnituren vor, wie wir sie z. B. auch aus nordwestdeutschen angelsachsischen Grabin- 

halten kennen, wo sie als Beigaben von wahrscheinlich in die Heimat zurlickgekehrten 

„laeti“ oder ,,foederati“ gedeutet werden. In diese Richtung weisen auch einige 

Funde der romano-britischen Keramik in Venta. Sie wird bekannthch von Myres 

aufgrund des ,,germanischen“ Dekors als Beleg fur die friihe Anwesenheit angel- 

sachsischer Gemeinschaften im romischen Britannien angesehen. Zur Frage der 

Funktion einer eventuell schon in der SchluBphase der romischen Besiedlung von 

Venta ansassigen angelsachsischen Gruppe weist Myres auf die Moglichkeit hin, daB 

es sich dabei um Angehorige einer germanischen militarischen Spezialeinheit oder 

aber um Soldner der Ci vitas handeln konnte. Es fallt jedoch schwer, die nahegele- 

genen Graberfelder in diese Betrachtungen mit einzubeziehen, da sie weder romiscbe 

Keramik des 4. Jahrhunderts noch Teile militarischer Ausriistungen enthalten. 

AuBerdem ergeben sich nach der Auswertung der Grabbeigaben durch Green keine 

sicheren chronologischen Fixpunkte vor dem friihen 5. Jahrhundert. So setzen z.B. 

die Fibeln erst mit einigen kreuzfdrmigen Fibeln entwickelter Form ein, wahrend 

die Fruhformen des Typs Dorchester fehlen.

Besteht also offensichtlich eine zeitliche Diskrepanz zwischen dem jiingsten 

romischen Material aus Venta und den altesten Grabfunden von Caistor und Mark- 

shall, so kommt Myres’ Auswertung der Grabkeramik eine um so groBere Bedeutung 

zu. Die typologischen und stilkritischen Analysen der Keramik durch Myres basieren 

bekanntlich auf seiner umfassenden Materialkenntnis der angelsachsischen Tonware, 

wie sie z.B. schon in seiner 1969 publizierten Gesamtiibersicht deutlich wird 

(Anglo-Saxon Pottery and the Settlement of England [Oxford 1969]). Dieser 

Kenntnis liegt ein umfangreiches Archiv zugrunde, dessen Sammlung von 

ca. 4000 Zeichnungen Myres fiir die Veroffentlichung im ,,Corpus Vasorum Anglo- 

Saxonicorum“ vorgesehen hat. Wie bei den meisten insularen angelsachsischen 

Brandgrabern erschwert der Mangel an Beigaben bzw. die bei den alten Grabungen 

erfolgte Trennung von GefaBen und Beigaben die chronologische Zuordnung der 

Keramik. Um so verstandlicher ist daher das Bemiihen des Bearbeiters, fiir die 

Datierung kontinentale Vergleichsfunde heranzuziehen.

Unter diesen gegebenen Schwierigkeiten ist die sehr sorgfaltige Analyse der 

alten Grabungs- und Fundberichte von Caistor und Markshall zu vermerken, bei 

der alle Angaben zur horizontalen und vertikalen Stratigraphie Berucksichtigung 

linden. Leider stehen jedoch zu wenige geschlossene Funde zur Verfiigung, die in 

Verbindung mit den stratigraphischen Untersuchungen zur Aufstellung eines re

gional begrenzten relativ-chronologischen Schemas und damit auch zu sicheren 

Angaben liber die absolute Zeitstellung fiihren konnten. Die an ihre Stelle tretenden 

Vergleiche mit dem kontinentalen Material bergen natiirlich viele Gefahren von 

Analogieschltissen in sich.

In diesem Zusammenhang ist als Beispiel auf das typologisch alteste GefaB 

von Caistor hinzuweisen (P 15). Es gehort zu einer Gruppe doppelkonischer oder 

leicht bauchiger Urnen mit unterschiedlichen Ornamenten auf der GefaBschulter. 

Zu nennen sind in erster Linie Sparrenmuster, die oft mit umlaufenden Rillen, 

Riefen, Punktreihen oder ,,hangenden Bdgen“ zusammen vorkommen. Diese und 

andere Formen vergleicht Myres mit anglischen Urnen aus Fiinen und Ostholstein 

und iibertragt damit datierende Fixpunkte fiir das 3. und 4. Jahrhundert auf das 

englische Material. Beriicksichtigt man jedoch bei diesen groBraumigen Vergleichen
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die mogliche, regional unterschiedliche Schwankungsbreite in der Datierung einzelner 

Grabfunde, wird es schwerfallen, eine Parallele fiber groBe Entfernungen hinweg auf 

ein halbes Jahrhundert genau zeitlich einzugrenzen. So ist bei dem von Myres fur 

die schon angefuhrte typologisch alteste GefaBgruppe von Caistor (P 15) herangezo- 

genen chronologischen Hinweis auf entsprechende GefaBe von der Wurtengrabung 

Feddersen Wierde bei Bremerhaven zu bemerken, daB auch dort schon mit der 

Datierung „um 300“ eine Schwankungsbreite von 30 bis 40 Jahren vorausgesetzt 

werden kann.

Mit der Ubertragung dieser kontinentalen Datierungen auf das insulare Material 

wachst die Unsicherheit und damit auch die Gefahr eines eventuell zu friihen Zeitan- 

satzes. So weist Myres bei der chronologischen Analyse von formal recht unter- 

schiedlichen weit- und engmiindigen Schalen- und Topfformen, die mit einer Vielfalt 

von Ornamenten versehen sind, auf kontinentale Vergleichsfunde der Typenreihe 

Plettke A3 bis A 5 hin. Als Parallelen werden vor allem geschlossene Funde aus 

dem Graberfeld von Westerwanna herangezogen. Da diese Fibelbeigaben des 4. Jahr- 

hunderts enthalten, kommt der Verfasser fur die vergleichbaren GefaBe von Caistor 

zu dem gleichen Zeitansatz und damit zur SchluBfolgerung, daB das Graberfeld 

,,wenigstens eine Generation vor dem Ende der romischen Besiedlung“ bereits be- 

standen hat. Mag diese Datierung auch fur einige der mit den Funden von Caistor 

vergleichbaren nordwestdeutschen GefaBformen zutreffen, so hat gerade die stratigra- 

phische Auswertung des umfangreichen Scherbenmaterials von der Feddersen Wierde 

gezeigt, daB zwar viele Formen schon im 4. Jahrhundert einsetzen, jedoch fiber 

mehrere Bauphasen dieser Siedlungsperiode hinweg bis etwa um die Mitte des 5. Jahr- 

hunderts vorkommen.

Das Gefahrenmoment einer zu engbegrenzten friihen Datierung tangiert un- 

mittelbar den schon angedeuteten historischen Problemkreis mit der Diskussion 

fiber die Abfolge der romischen, romano-britischen und angelsachsischen Strukturen 

im insularen Bereich. So veranlaBt die friihe Datierung der typologisch altesten 

Funde von Caistor und Markshall Myres zu der Annahme, daB es sich bei den altesten 

Bestattungen um ,,laeti“ handeln konnte, die, mit der Situation wahrend des spaten 

3. und friihen 4. Jahrhunderts in Gallien vergleichbar, unter romischer Herrschaft 

lebten. Aus dem unterschiedlichen keramischen Formengut von Caistor ware ferner 

zu schlieBen, daB sich dieser kontinentale Bevolkerungsanteil bereits vor dem 

,,Adventus Saxonum“ aus einer Mischgruppe von Angeln und Sachsen zusammen- 

setzte.

Mit diesen SchluBfolgerungen wiirden die Untersuchungsobjekte Venta Iceno- 

rum, Caistor und Markshall in den Ablauf der historischen Ereignisse eingeordnet 

werden kbnnen, der von Myres bereits in seiner 1969 erschienenen Arbeit fur die 

Zeit von ca. 360 bis 410 umrissen wurde. Dazu gehort u.a. auch der Hinweis auf 

eine kontrollierte und planmaBige Ansiedlung germanischer Hilfstruppen, die im 

Verlauf des Wiederaufbaus des ,,Litus Saxonicum“ mit seinen Militarlagern und 

Signalstationen erfolgte. Myres stellt dann die Vorgange der anschlieBenden, von 

ca. 410 bis 450 anzusetzenden Phase heraus, in der mit dem Abzug des romischen 

Reichsheeres kleinraumige, von „Tyrannen“ beherrschte Gebiete entstanden. In 

diesen setzten sich anglische und sachsische Landsiedlungen mit ihren Friedhofen 

von den Stadten ab. Auch diese Phase liegt also noch vor der Zeit der unkontrollierten 

Einwanderung kontinentaler Gruppen um 450.

Unter Berficksichtigung des historischen Ablaufes kommt den friihen chronologi

schen Ansatzen des Fundmaterials von Caistor und Markshall eine schwerwiegende 

Bedeutung fur die Verbindung romischer und angelsachsischer Elemente in England
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zu. Die von Myres gegebenen Interpretationen des archaologischen Fundmaterials 

gewinnen aus der Sicht des Kontinents noch an Bedeutung, wenn man die 1974 

publizierte Auswertung der germanischen Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts 

durch H. W. Bohme bei diesen Uberlegungen mit heranzieht (Germanische Grabfunde 

des 4. bis 5. Jahrhunderts zwischen unterer Elbe und Loire [Miinchen 1974]).

Durch die Kombination der Auswertung des franzdsischen und belgischen 

Materials auf der einen und der rechtsrheinischen Fundkomplexe auf der anderen 

Seite werden die vielfaltigen Moglichkeiten der romisch-germanischen Beziehungen 

im 4. bis 5. Jahrhundert besonders deutlich. Im Vergleich mit den angefuhrten 

Interpretationen des insularen Materials ist dabei bemerkenswert, dab Bohme 

bereits im 4. Jahrhundert in Nordgallien und in der Belgica auBer ,,laeti” mit freien 

germanischen Gruppen von ,,foederati“ rechnet. Die Ausstrahlung dieser nach 

Bohme gallisch-germanischen ,,Mischzivilisation” beeinfluBt seit dem spaten 4. Jahr

hundert auch das rechtsrheinische Gebiet, wie u.a. die z.B. mit provinzialromischen 

Gurtelgarnituren ausgestatteten Graber Nordwestdeutschlands zeigen.

Im Rahmen dieser Vorgange sind sicherlich auch englische Fundplatze wie 

Mucking an der Themse zu sehen. Die dort freigelegte Siedlung wird mit den vor- 

herrschenden Grubenhtitten von den Ausgrabern als ,,Transitcamp” einer angel- 

sachsischen Siedlergruppe des ,,friihen 5. Jahrhunderts” angesehen. Eine auffallige 

Erscheinung ist das Vorkommen einiger reicher Beigaben in dem zur Siedlung ge- 

horenden Graberfeld. Dazu gehort, wie bei den schon angefuhrten nordwestdeut- 

schen Grabern, eine reichverzierte provinzialromische Gurtelgarnitur, die Bohme 

dem Typ Checy und damit seiner Zeitstufe II (ca. 380 bis 420) zuordnet.

Mit der Einbeziehung des rechtsrheinischen Materials in seine Untersuchungen 

erarbeitete Bohme auch eine neue Grundlage fur die zeitliche Zuordnung der von 

A. Plettke seinerzeit hauptsachlich nach typologischen Gesichtspunkten chronolo- 

gisch gegliederten Grabkeramik im Gebiet zwischen Niederelbe und unterer Weser. 

Dabei wird deutlich, daB die Formen Plettke A 4 bis A 6 ihre Hauptverbreitung im 

4. Jahrhundert besitzen und schon zu Beginn des 5. Jahrhunderts auBer Gebrauch 

kommen. Den wesentlichsten Anted der GefaBformen des 5. Jahrhunderts bilden 

dagegen die engmiindigen Topfe von doppelkonischer Form (Plettke A 7), ferner 

die flachen, doppelkonischen und bauchigen Schalen (Plettke C). Dieser Zeitansatz 

wird auch aufgrund der horizontal- und vertikalstratigraphischen Gliederung der 

Siedlungskeramik von der Wurt Feddersen Wierde und anderer Siedlungsgrabungen 

bestatigt. Eine Schwankungsbreite von 30 bis 40 Jahren ist bei dem Zeitansatz 

jedoch immer zu beriicksichtigen, der auch in der Stufeneinteilung von Bohme zum 

Ausdruck kommt.

Von besonderer Bedeutung fur die Interpretation des Materials von Caistor 

ist Bohmes Zeitstufe II (380 bis 420), die, historisch gesehen, uber die Phase des 

Abzugs des romischen Reichsheeres in Britannien hinausreicht. Damit zeigt sich 

auch die Schwierigkeit, die von Myres mit friihen kontinentalen Funden paralleli- 

sierte Keramik von Caistor und Markshall mit Sicherheit den Vorgangen von 410 

zuzuordnen. Andererseits rechtfertigen die neuen Ergebnisse vom Kontinent aber 

auch Myres’ Uberlegungen zur historischen Interpretation der friihen Funde aus 

den beiden Graberfeldern bei Venta Icenorum. So zeigt die Analyse des Fund

materials sehr deutlich, daB Caistor zu den wenigen bisher untersuchten insularen 

Graberfeldern gehort, die in dieser Fruhphase einsetzen und dann kontinuierlich 

bis in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts belegt werden.

Diese Kontinuitat spiegelt sich deutlich im Typenschatz der Keramik wider, 

zu der u.a. viele Varianten der buckel- und stempelverzierten Ware und ferner
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GefaBe mit den sogenannten ,, Panel Style“-Ornamenten gehdren. Der sorgfaltigen 

Analyse aller Zierelemente ist es zu verdanken, daB Myres fur Caistor elf Topfer 

nachweisen konnte, desgleichen sichere Runenzeichen. Diese sind auch auf dem 

Hauptspielstein eines aus Astragalos-Stiicken zusammengesetzten Brettspielsatzes 

erhalten und werden in einem Sonderbeitrag von R. I. Page behandelt. Ein weiterer 

Beitrag von B. Green beschaftigt sich mit der auf einer Urne dargestellten, wahr- 

scheinlich mythologischen Szene.

Die Auswertung des nichtkeramischen Materials durch Green zeigt, daB der 

Wechsel von der Urnen- zur Korperbestattung wahrend des 7. Jahrhunderts erfolgte. 

So gibt das jiingste datierte Grab einen Ansatz fur die zweite Halfte des 7. Jahr

hunderts, ebenso wie einige aus Markshall vorliegende und von J. G. Hurst bear- 

beitete Scherben der Ipswich-Keramik. Die vielseitige, griindliche Auswertung des 

Materials wird auch durch die weiteren Beitrage dokumentiert. Dazu gehdren die 

anthropologischen Untersuchungen (C. Wells), die Bearbeitung der Textilien 

(B. Chambers) und die Auflistung der angelsachsischen Graber in East-Anglia 

(T. H. Clough).

Mit Caistor liegt somit die Auswertung des gegenwartig wichtigsten und am 

besten publizierten groBen englischen Graberfeldes vor. Insbesondere die sorgfaltige 

Bearbeitung des keramischen Fundmaterials durch den besten Kenner der angel

sachsischen Tonware wird auch fur die zukunftige Auswertung der vorgesehenen 

groBeren Grabungen auf anderen, noch weitgehend ungestbrten englischen Fund- 

platzen, wie z.B. Spong Hill bei North Elmham in Norfolk, eine der wichtigsten 

Grundlagen bilden. Durch die Einbeziehung anderer Quellengattungen geht diese 

griindliche Analyse alter Fundbestande jedoch weit fiber die Dokumentation 

des Fundmaterials hinaus. So hat die vorliegende Publikation gerade in Ver

bindung mit der chronologischen Bearbeitung des angelsachsischen Materials von 

der sfidlichen Nordseekfiste auch fur die festlandische Forschung ihre besondere 

Bedeutung.

Wilhelmshaven. Peter Schmid.

Hermann Dannheimer, Prahistorische Staatssammlung Miinchen, Museum fur Vor- 

und Friihgeschichte. Die Funde aus Bayern. GroBe Kunstfuhrer, Herausgeber Dr. 

Hugo Schnell, Band 67/68. Verlag Schnell & Steiner, Miinchen und Zurich 1976. 

144 Seiten, davon 112 Seiten Kunstdruck mit 270 Abbildungen.

Zur etappenweisen Eroffnung ihrer einzelnen Abteilungen in dem neu errichteten 

Gebaude am Englischen Garten in Miinchen hat die Prahistorische Staatssammlung 

einen alle ihre Sachgebiete umfassenden Fiihrer herausgebracht. Seinen Hauptteil 

bilden 270 vorziigliche Abbildungen, die so ausgewahlt sind, daB sie nicht nur einen 

reprasentativen Querschnitt durch die Schatze des Museums geben, sondern gleich- 

zeitig auch eine reichhaltige Bilderfolge zur Vor- und Friihgeschichte Bayerns. 

Den Beschauer erfreut die Pragnanz der Aufnahmen. Die Fundgegenstande werden 

als Dokumente zur Kulturgeschichte verstanden und entsprechend vorgestellt. Ihre 

Formen, Verzierungen und handwerklichen Eigenarten sind sauber ausgeleuchtet. 

Auf spielerische Projektionen und damit auf verfremdende Stilisierungen mittels 

Licht und Schatten wurde verzichtet. Innerhalb der chronologisch geordneten Ab- 

folge nimmt die Zahl der Bilder mit den jiingeren Perioden zu. Inhaltlich beriihren 

sie alle Bereiche einer allgemeinen Siedlungs- und Kulturgeschichte, soweit eine


