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Bruchstiick einer Fibel mit groBer Pauke und ein echter Friihlatenegurtel- 

haken30 (Abb. 3). Das Grab reprasentiert jenen Horizont D III, der kulturell 

Spathallstatt ist, absolut chronologisch aber bereits Latene A zugehort31.

Bei der oben versuchten Deutung der Statue als Abbild eines im Hugel 

bestatteten Kriegers kommen als Grab dieses Toten wohl nur eine der beiden 

Zentralbestattungen in Frage, denn nur diese beiden genieBen durch die ring- 

fbrmige Anordnung der iibrigen Graber eine Sonderstellung und Bevorzugung. 

Trifft aber die Deutung des Halsringes der Statue als Goldreifen zu, so scheidet 

das untere Zentralgrab aus chronologischen Griinden aus, denn Goldreifen sind 

in Ha DI im mittleren Neckarland nicht iiblich32. Der in der Statue dargestellte 

Krieger ware demnach im oberen Zentralgrab zu suchen. Dieses nur wenig 

unter der Hugeloberflache liegende Grab besaB eine machtige Steinpackung, 

deren Mittelteil aber grbBtenteils herausgerissen war und fehlte, und nur die 

Partien am Kopf- und FuBende waren noch intakt. Es ware also durchaus 

denkbar, daB dieses Grab einstens einen Goldreifen enthalten hat, der einer 

schon alten Auspliinderung, wie ja anderweitig schon fur die Hallstattzeit be- 

legt, zum Opfer gefallen ist.

30 Eine einfache Form des Typs Holzelsau; vgl. P. Reinecke in Wiener Prahist. Zeitschr. 10, 

1923, 28ff.; Jacobsthal, Early Celtic Art (1944) Taf. 170. 171.

31 Vgl. H. Ziirn, Germania 30, 1952, 38ff.

32 Zur Datierung der Goldreifen siehe Ziirn in Germania 26, 1942, 116ff.

Spatlatenezeitliche Graber in Leverkusen-Rheindorf

Von Rafael von Uslar, Mainz

I

Mitte der fiinfziger Jahre hat der inzwischen verstorbene F. Springensguth, 

ein erfahrener und sehr sorgsamer Ausgraber, dem zum guten Teil die Auf- 

deckung des groBen germanischen kaiserzeitlichen Graberfeldes auf dem Rosen- 

dahlsberg bei Rheindorf, Stadtkreis Leverkusen, verdankt wird - es liegt am 

Rande der Mittelterrasse nahe der Wuppermiindung - dicht siidlich der Gruppe 

M2 jenes Friedhofes1 im Auftrage des Rheinischen Landesmuseums Bonn 

20 spatlatenezeitliche Graber geborgen. Es war ein muhsames Arbeiten, das viel 

Geduld und Zeit erforderte, in einem durch allerlei Eingriffe, wie Suchlbcher 

nach Kaninchenbauten und Sandabgraben, gestbrtem Unterholz; doch durfen 

die Grabzusammenhange als gesichert gelten. Mit einer Ausnahme (Grab 19) 

handelt es sich um sauber ausgelesene Leichenbrandnester, ohne jede Bei- 

mengung von Branderde, von 25-70 cm, in der Regel 40-50 cm Dm. und 

15-40 cm Starke. Beigaben aus Ton und Metall lagen in und auf oder neben dem

1 R. von Uslar, Westgermanische Bodenfunde des 1. bis 3. Jahrhunderts aus Mittel- und 

Westdeutschland (1938) Taf. 54.
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Abb. 1. Leverkusen-Rheindorf. Grabfunde. M. 1:2.

Leichenbrand2. Oft fanden sich nur kleine Scherben, bisweilen groBere Stiicke, 

aus denen sich Schiisseln erganzen lieBen (Grab 13, 15, 20). Nur Grab 19 enthielt 

eine Schiissel als Urne. Mehrfach wurden groBere, langliche Gruben beobachtet, 

die die Leichenbrandnester und darum verstreut die Beigaben aufnahmen 

(Grab 3, 11, 12), einmal (Grab 17) zwei Leichenbrandnester. Die Graber lagen 

nahe beisammen; die Gruppe diirfte einigermaBen vollstandig erfaBt sein.

Beschreibung der Graber: Grab 1: Scherben eines GefaBes mit eingebogenem 

Rand. - Grab 2: Zwei Scherben wohl eines GefaBes mit eingebogenem, innen ver- 

dicktem Rand; stark verrostete Bruchstucke der Spiralen von wohl zwei Fibeln. -

2 Mehrfach waren Leichenbrand und Beigaben, vennutlich infolge der erwahnten Stbrungen, 

teilweise verstreut.
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Grab 3: Scherben mehrerer GefaBe, darunter zwei kleine Randscherben von GefaBen 

mit eingebogenem Rand; stark verrostetes Fibelbruchstiick. - Grab 4: Mehrere kleine 

Scherben, darunter zwei Randscherben wohl von GefaBen mit eingebogenem Rand; 

verrostetes Bruchstiick vom Kopf vermutlich ein er Fibel vom Mittellateneschema mit 

oberer Sehne (Abb. 1,1). - Grab 5: Meist kleine Scherben mehrerer GefaBe (darunter 

verbranntes Huttenlehmbruchstiick; nicht zugehdrig kleiner kaiserzeitlicher germani- 

scher Scherben mit Randlippe), darunter: 1 Randscherben eines GefaBes mit ein-

Abb. 2. Leverkusen-Rheindorf. Grabfunde. 1. 3-6 M. 1:2; 2.7 M. 1:4.

gebogenem Rand (Abb. 1,2); nicht erkennbar ist, ob zu diesem GefaB Scherben mit 

innen umlaufender Verzierung gehdren, die aus Abdriicken bzw. Einstempelung ent- 

sprechend gerippter bzw. gekerbter (Metall-) Gegenstande hergestellt sind (Abb. 1,3). 

Bruchstiick einer eisernen drahtformigen Fibel mit oberer Sehne und zwei Spiral- 

windungen wohl vom Mittellateneschema (Abb. 1,4). - Grab 6: Mehrere kleine Scher

ben, nicht alle zugehdrig, denn unter ihnen auch ein mittelalterlicher Scherben; be- 

schadigte eiserne drahtformige Fibel vom Mittellateneschema (Abb. 1,5) ; eine weitere 

bei der Ausgrabung noch als solche erkennbare Fibel inzwischen zerfallen; sich von 

der Spitze zum Ende gleichmaBig verdickende, vielleicht durch Feuer gebogene 

Knochennadel (Abb. 1,6). - Grab 7: Einige Scherben mehrerer GefaBe, darunter ein
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Umbruchscherben mit umlaufender Kehle (Abb. 1,15). - Grab 8: Wenige kleine 

Scherben; Bruchstiick einer eisernen Fibel nicht mehr erkennbarer Form. - Grab 9: 

Wenige Scherben, einer mit Einstichen offenbar neolithisch. - Grab 10: Anzahl 

kleiner Scherben; Bruchstiick einer eisernen Fibel nicht mehr bestimmbarer Form. - 

Grab 11: GroBere Anzahl meist kleiner Scherben, darunter: Randscherben von Ge- 

faBen mit eingebogenem Rand (Abb. 1,9-10)-, Randscherben einer mit umlaufenden 

Kehlen profilierten, wohl scheibengedrehten Schiissel (Abb. 1,11); kleine Scherben, 

Verzierung innen Girlande aus eingedriickten Kreisaugen und Bogen (Abb. 1,12), 

auBen Kammstrich; Bruchstiick einer inzwischen weiter zerfallenen eisernen draht- 

formigen Fibel mit oberer Sehne wohl vom Mittellateneschema (Abb. 1,13); bescha- 

digter bronzener dreieckiger Giirtelhaken, Spitze abgebrochen, mit aus drei Rund- 

staben gebildetem Vorderteil und oben mit Querrippen verzierter und eisernem Niet 

versehener bandformiger Riemenkappe, noch 6 cm lang (Abb. 1,14). - Grab 12: An

zahl Scherben, darunter ein wohl neolithischer; zwei Randscherben von GefaBen mit 

Abb. 3. Leverkusen-Rheindorf. Grabfunde. M. 1:4.

eingebogenem Rand; Randscherben von zwei handgemachten Schiisseln mit um

laufenden Kehlen bzw. Kanneluren (Abb. 1, 7-8); Bruchstiicke von zwei eisernen 

Fibeln nicht mehr bestimmbarer Form. - Grab 13: Aus Scherben zusammensetzbare 

Schiissel mit eingebogenem Rand, H. 11,4 cm (Abb. 2,2); wenige weitere Scherben; 

Bruchstiick einer eisernen Fibel anscheinend vom Mittellateneschema (Abb. 2,1); 

eiserner, beschadigter, vierkantiger, sich nach hinten verbreiternder und verdiin- 

nender Giirtelhaken mit Niet und aufgeschobener Riemenkappe, noch 10 cm lang 

(Abb. 2,3); verschmolzenes bronzenes Bruchstiick wohl von einem (Arm-)Ring mit 

verdickten Enden, beiderseits davon Reste von Schrag- bzw. Querkerben erkennbar 

(Abb. 2,5). Ebenfalls im Grab lag eine an beiden Kanten auf der Ober- und Unterseite 

sorgfaltig retuschierte (Pfeil-)Spitze aus grauem Feuerstein (Abb. 2,4). - Grab 14: 

Anzahl Scherben, darunter Randscherben eines GefaBes mit eingebogenem Rand 

(Abb. 1,17) und ein kleiner Scherben mit offenbar innen eingestempeltem Kreisauge 

(Abb. 1,18); leicht beschadigte, eiserne, drahtformige Fibel mit oberer Sehne und kur- 

zer Spirale vom Mittellateneschema, 7 cm lang (Abb. 1,16); Bruchstiicke von zwei wei- 

teren Eisenfibeln. - Grab 15: Wenige kleine Scherben. - Grab 16: Anzahl kleiner 

Scherben, darunter Randscherben eines wohl kleinen GefaBes mit eingebogenem 

Rand; Bruchstiicke einer eisernen Fibel nicht mehr bestimmbarer Form; beschadig

ter, eiserner, vierkantiger, bandformiger Giirtelhaken mit Niet und aufgeschobener
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Riemenkappe, noch 14,8 cm lang (Abb. 2,6). - Grab 17: Aus Scherben zusammen- 

setzbare und erganzbare Schiissel mit eingebogenem Rand, H. 12,3 cm (Abb. 2,7) und 

weitere Scherben, wohl nicht samtlich von diesem GefaB. In der Nahe lag ein be- 

schadigtes noch 3 cm langes eisernes Messer. - Grab 18: Ein kleiner Scherben. - 

Grab 19: Schiissel mit eingebogenem Rand, leicht abgesetztem FuB, Verzierung aus 

wirren Strichen, kurzen Bbgen und Haken (sicher keine beabsichtigten Zeichen), H. 

9,6 cm (Abb. 3,1); darin Bruchstiicke von zwei nicht mehr bestimmbaren eisernen 

Fibeln anscheinend mit oberer Sehne, Leichenbrand und kleine verbrannte Tier- 

knochen. AuBerhalb lagen weitere Scherben, darunter zwei kleine Randscherben von 

GefaBen mit eingebogenem Rand, ein kleiner, grauer, rauhwandiger, romischer Scher

ben, ein Bronzeblechstuck, etwas Leichenbrand. Etwa 60 cm entfernt fand sich ein 

kleines grobes GefaB mit leicht eingedelltem Boden, H. 5,2 cm (Abb. 3,2). - Grab 20: 

Bruchstiick einer Schiissel mit eingebogenem Rand, ziemlich harter, gut geglatteter 

Ton, erganzbarer Mdm. 33 cm (Abb. 3,3); Bruchstiicke von zwei eisernen Fibeln nicht 

mehr bestimmbarer Form.

II

Die Funde, so wenig zahlreich sie sind und so geringfiigig sie erscheinen, 

geben doch einige Uberlegungen auf, wenn man sich die Fragen vorlegt, wie es 

mit ihrer Zeitbestimmung steht und wie sie sich in den Rahmen des Ortsiib- 

lichen einfiigen. Was die Zeitbestimmung anlangt, so sind leider die eisernen 

Fibeln sehr schlecht erhalten. So laBt sich zu den Fibeln aus den Grabern 4, 5, 11 

und 13 (Abb. 1, 1.4.13; 2,1) nicht mehr aussagen, als daB sie am ehesten dem 

Mittellateneschema angehdren. Bei den Fibeln aus Grab 6 (Abb. 1, 5) und 14 

(Abb. 1, 16) laBt sich soviel erkennen, daB die erstgenannte flachgestreckt, die 

zweite nur wenig hoher ist. Beider FuBrahmen sind abgerundet-dreieckig, 

jedenfalls nicht eckig. Der Biigel ist von der Nadelrast nicht rechtwinklig ab- 

gesetzt, sondern strebt schrag, also stumpfwinklig seinem Scheitel zu. Beide 

Fibeln besitzen obere Sehne und kurze Spirale.

Es handelt sich um den Typ, den bereits R. Beltz3 als haufig vertretene 

Normalform bezeichnet hat4. Er bildet ein Exemplar mit flachgestrecktem 

Biigel ab, doch gehdren gewiB auch hohere Biigel in die Variationsbreite des 

Typs. Er ist auch in eiserner Ausfiihrung weit verbreitet5. Im Rheinland6

3 Beltz, Die Latenefibeln, in: Zeitschr. f. Ethn. 43, 1911, 683 mit Abb. 41.

4 In dem von J. Kostrzewski, Die ostgermanische Kultur der Spatlatenezeit (1919) 12ff., 

gebotenen Schema der Fibelformen und der Fibelentwicklung ist diese Fibel allerdings nicht als 

eigener Typ herausgestellt worden.

5 Beispiele eiserner Exemplare: Lukaschewka, Bez. Kischinew (Alt-Thiiringen 6, 1962-63, 

407 Abb. 2,21c); Woronino, Gebiet von Gomel (J. W. Kucharenko, Denkmaler der Eisenzeit in 

Polesien [russ.; Moskau 1961] Taf. 41, 15); Wilanow bei Warschau (Materialy starozytne 2, 1957 

Taf. 66,12; 70,8. - R. Hachmann, 41. Ber. RGK. 1960, 59 Abb. 19,1); Rondsen bei Graudenz 

(S. Anger, Das Graberfeld zu Rondsen [1890] Taf. 10,8. - Hachmann a.a.O. 27 Abb. 3,1); Neu

dorf, Kr. Stuhm (Offa 17-18, 1959-60, 160 Abb. 3,8); Weisshof, Kr. Marienwerder (ebd. 165 

Abb. 8,13); Langenhagen, Kr. Saatzig (Monatsbl. Ges. Pommersche Gesch. u. Altkde. 50, 

1936 = 2. Beiheft zum Erwerbungs- u. Forsch.-Ber. 1936 d. Pommerschen Landesmus. Stettin 

25 Abb. 49); Nuhnen bei Frankfurt' jder (Mannus 22, 1930, 222 Abb. la); Bornicke, Kr. Nauen 

(E. Reinbacher, Bornicke, Ein altt reisenzeitlicher Urnenfriedhof im Havelland [1963] Taf. 24, 

Ca3b. c; 45, Cf381, c; 46, Cm483, b). — Blbnsdorf, Kr. Wittenberg (Jahresschr. Halle 14,
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scheint er sogar beliebt gewesen zu sein, wenn es zu einer genaueren diesbeziig- 

lichen Feststellung auch noch der Aufarbeitung des bier anscheinend nicht ge- 

rade groBen Typenbestandes der Fibeln vom Mittellateneschema bediirfte. Ge- 

legentlich ist die Fibel auch mit einer langeren Spirale ausgestattet* * * * * 6 7. Es ver- 

steht sich, daB zu Fibeln mit eckigem FuBrahmen, bei denen der Biigel von der 

Nadelrast steiler bis zu einem rechten Winkel aufsteigt und sich entsprechend 

auch der Bugelscheitel umgestaltet, also zu der Form Kostrzewski B, allmah- 

liche Ubergange bestehen8. Doch bleibt die Frage often, ob die typologische Ent

wicklung nur in dieser Weise verlief. Denn bei unserer Fibel ist der Weg vom 

Mittel- zum Spatlateneschema nicht weit. Es bedarf lediglich der Verschmel- 

zung des bisher nur verbundenen SchluBstiickes; alle iibrigen kennzeichnenden 

Eigenheiten bleiben bestehen. Solche Spatlatenefibeln fehlen auch im Rhein

land nicht9. Die Entwicklung vom alteren zum jiingeren Schema diirfte rasch 

vor sich gegangen sein, vergleichbar etwa dem tibergang der Form F (Mittel-

1926 Taf. 16,27; 17,34; 18,35); aus Sachsen:Dewitz (Sachsens Vorzeit 1, 1937, 97 Abb. 24),

Seebschiitz (A. Mirtschin, Germanen in Sachsen [1933] 79f. Abb. 97-98), weitere Belege bei 

Mirtschin a.a.O. 138 mit Anm. 59 und 191-194. — Bodenbach in Bohmen (Wiener Prahist. Zeit-

schr. 1, 1914 Taf. 7,4). — Berensch-Waterpohl, Holssel und Wingst bei Cuxhaven (Prahist. Zeit- 

schr. 32,1941-42, 248 Abb. 12,605 a; - Jahrb. Manner vom Morgenstern 34,1953,10 Abb. 2 a; ebd. 

32, 1951, 105 Abb. 763, 790-91, 793, Taf. 4 mehrfach); Ehestorf-Vahrendorf (W. Wegewitz, Der

Urnenfriedhof von Ehestorf-Vahrendorf im Kreise Harburg aus der vorromischen Eisen- und der 

alteren romischen Kaiserzeit [1962] Taf. 31, 363.601.902). — Wohl Erichshagen-Wolpe, Kr. Nien

burg (K. Tackenberg, Die Kultur der fruhen Eisenzeit in Mittel- und Westhannover [1934] 

Taf. 7,6); Lippe bei Recklinghausen (H. Behaghel, Die Eisenzeit im Raume des rechtsrheinischen 

Schiefergebirges [1943] Taf. 26, J3). — Manching (AuhV. 5 [1911] Taf. 51,928. - Beitr. Anthrop. u. 

Urgesch. Bayerns 16,1907, 30 Abb. 4,3); Miihldorf, Oberbayern (Prahist. Zeitschr. 34-35,1949-50, 

2. Halfte 237 Abb. 1,7); Salzburg-Hellbrunn (Arch. Austriaca 21,1957, 62, Abb. 3,3).— Connantre, 

Dep. Marne (L. Morel, Album de la Champagne souterraine [1898] Taf. 31, 6); Somsois, Dep. 

Marne (ebd. Taf. 18,4); Guerchy, Dep. Yonne (A. Hure, Les Senonais aux ages du bronze et du

fer [1931] 150 Abb. 315).

6 Beispiele: Hoenheim und Schweighausen im ElsaB (Cahiers d’Arch, et d’Hist, d’Alsace 4, 

1922-26, 106 Abb. 108; 7, 1935-38 Taf. 26, 20-21); GroB-Krotzenburg und Langendiebach, Kr. 

Hanau, und Bad Nauheim (Saalburg-Jahrb. 11, 1952 Taf. 1, 6-7; 2, 37; 16,8); wohl ein Fibelbruch- 

stiick von der Goldgrube (Behaghel a.a.O. Taf. 19,4); Wiesbaden (Behaghel a.a.O. Taf. 32, A 4. 

G 4); Wiesbaden-Biebrich (Behaghel a.a.O. Taf. 33, J 3); Heidesheim, Kr. Bingen, und Wollstein, 

Kr. Alzey (G. Behrens, Denkmaler des Wangionengebietes [1923] 27 Abb. 31, 6; 38 Abb. 44, 5-6); 

tllversheim, Kr. Mainz (Mainzer Zeitschr. 54,1959, 48 Abb. 1,23); Wallertheim, Kr. Alzey (ebd. 32, 

1937, 140 Abb. 6, 5-6); Vehlingen, Kr. Rees (Bonner Jahrb. 142, 1937, 313 Abb. 19,2); wohl auch 

Bruchstiicke von Fibeln aus Haldern (R. StampfuB, Grabfunde im Diinengebiet des Kreises Rees 

[1931] Taf. 9,5. - Mannus 5. Erg.-Bd. [1928] 189 Abb. 7, 2); Wesseling bei Koln (Bonner Jahrb. 

159, 1959, 32 Abb. 5, 9).

7 Wie Saalburg-Jahrb. 11, 1952 Taf. 12, 42 aus Heldenbergen, Behaghel a.a.O. Taf. 31, J 2 

aus Wiesbaden-Biebrich, Cahiers d’Arch, et d’Hist, d’Alsace 7, 1935-38 Taf. 26,15-19 aus Schweig

hausen.

8 Gut veranschaulicht in der Fibeltypentafel des Graberfeldes Gammer (Prahist. Zeitschr. 18, 

1927, 241 Abb. 13). - Weitere Beispiele: Prahist. Zeitschr. 32, 1941M:2, 248 Abb. 12, 621 a und 

623a aus Berensch-Waterpohl; Mainzer Zeitschr. 24-25,1929-30,132 Abb. 15,13. 14 aus Wallert

heim.

9 Beispiele: Saalburg-Jahrb. 11, 1952 Taf. 4,3 (Dornigheim); 19,8 (Bad Nauheim); Bonner 

Jahrb. 148, 1948, 194 Abb. 5,2 (Haldern).
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lateneschema) zur Form K (Spatlateneschema) Kostrzewskis10. Freilich, unsere 

Fibel11 und ihre Fortsetzung im Spatlateneschema gehoren nicht zu den Fibel- 

typen, die zur Stufeneinteilung der Spatlatene- oder jungeren vorro mischen 

Eisenzeit, wie sie R. Hachmann kiirzlich so eindringlich vorgenommen hat12, 

sehr dienlich sein konnen13.

Es ist also weiter Umschau zu halten, oh in der Grabergruppe andere 

Fundstiicke vorkommen, die eine genauere Zeitbestimmung erlauben. Die bei- 

den langen, vierkantigen, bandformigen eisernen Giirtelhaken mit einem um- 

geschlagenen Ende, einem Niet und aufgeschobener Riemenkappe der Graber 13 

und 16 (Abb. 2,3.6) gehoren einer in Mitteldeutschland konzentrierten Gruppe 

an, die Auslaufer nach Niederschlesien und Bohmen und nun dur ch unsere 

Funde auch an den Niederrhein entsendet14. Hachmann15 datiert sie16 in die 

fruhe Mittelphase seiner Stufeneinteilung17; demnach konnen sie, miissen aber 

nicht um eine Stufe j linger sein als die vorhin besprochene Fibel. Leider ist die 

in Grab 13 mitgefundene eiserne Fibel stark verrostet und nicht genauer be- 

stimmbar, es wurde oben Mittellateneschema vermutet.

Wiederum mit einem am ehesten dem Mittellateneschema angehbrenden 

Fibelbruchstiick lag in Grab 11 ein an der Spitze beschadigter, noch 6 cm 

langer, bronzener, dreieckiger Giirtelhaken mit einer mit drei Rundstaben und 

mit Querrippen verzierten und mit einem eisernen Niet versehenen Kappe 

(Abb. 1,14). Solche Giirtelhaken mit leichten individuellen Abweichungen, aber 

zweifellos dem gleichen Typ angehdrig, wurden im siidlichen Bayern in Grabern 

und sonstigen Fundzusammenhangen18 schon der ersten Halfte des 1. Jahrhun- 

derts nach Chr. gefunden19. Ein einziger womoglich relevanter Unterschied zu

10 Hachmann a.a.O. 235 bezeichnet die Fibel Kostrzewski F geradezu als eine Spielart der 

Fibel Kostrzewski K.

11 Dab sie mit unterer Sehne ausgestattet als ,,Pseudomittellatenefibel“ im Endlatene und

noch im ersten Jahrh. nach Chr. vorkommt, hat H. Schonberger, Saalburg-Jahrb. 11, 1952, 49f. 

m.E. iiberzeugend dargetan. 12 a.a.O. Iff.

13 Nach der von H. Hingst auf Grund des schleswig-holsteinischen Fundmaterials vorgenom- 

menen Stufeneinteilung der jungeren vorromischen Eisenzeit in die Stufen Ila-IId gehbrt unsere 

Fibel im Mittellateneschema in die Stufe Ila, im Spatlateneschema in die Stufe Hb (Vorgeschichte 

des Kreises Stormarn [1959] Abb. 17 a Nr. 64 und 97).

14 Ubersichten geben W. Schulz, Jahresschr. Halle 16, 1928, 26 f.; Th. E. Haevernick, 

Spatlatenezeitliche Graber aus Briicken an der Helme, in: Marburger Studien (1938) 82 mit 

Verbreitungskarte Taf. 38; W. Mahling, Das spatlatenezeitliche Brandgraberfeld von Kobil, Bez. 

Turnau (1944) 18 Abb. 2,3; 21 Abb. 4,1; 26 Abb. 6,1; 28 Abb. 8,1; 42 Abb. 19,1; 46 Abb. 21,1; 

Hachmann, Arch. Geographica 5-6, 1956-57, 56 mit Verbreitungskarte Taf. 8.

15 41. Ber. RGK. 1960, 95. 101. 115.

16 Die Varianten mit mehr quadratischem oder mehr bandformigem Querschnitt - beide in

Rheindorf vertreten -, in letzterem Fall auch mit ringformiger Offnung in der Mitte, mit zwei 

umgeschlagenen Enden oder nur einem solchen Ende und einem Niet - so in Rheindorf -, ohne 

oder mit Riemenkappe - letzteres in Rheindorf - diirften gleichzeitig sein, eine zeitliche Differen- 

zierung wird sich wohl kaum feststellen lassen. Verschiedene Genese vermutet Mahling a.a.O. 

89 ff. 17 Ein Einpassen in die Stufen von H. Hingst ist nicht durchzufuhren.

18 Zusammengestellt von P. Reinecke, Bayer. Vorgeschichtsbl. 22, 1957, 36ff., 56 mit Abb. - 

Nachtrage: ebd. 220 mit Abb. 60,1.

19 Reinecke a.a.O. - W. Kramer verweist die Giirtelhaken in seine jiingste Spatlatenestufe, 

D 3, in die tiberisch-claudische Zeit (Germania 40, 1962, 306 Abb. 1; 316).



Spatlatenezeitliche Graber in Leverkusen-Rheindorf 43

dem Rheindorfer Stuck ist ihre groBere Lange von 9-10 cm. Zwischenstiicke, 

die das Hauptverbreitungsgebiet mit dem vereinzelten Vorkommen am Nieder

rhein verkniipfen, sind mir nicht bekannt geworden20. Ein angeblich in Bad 

Nauheim gefundener bronzener Giirtelhaken unterscheidet sich durch sein aus- 

geschnittenes Vorderteil und die schmale, lange Kappe21, ist also kaum als ver- 

bindendes Glied anzusprechen. Vielleicht handelt es sich um eine Gattung, die 

in eine Anzahl Typen zerfallt und insgesamt eine verhaltnismaBig lange Lebens- 

dauer hat. Dafiir sprache einbronzener Giirtelhaken aus Grab 166 von Molinazzo 

d’Arbedo, Graubiinden. Das Vorderteil ist schlank-dreieckig, der Haken lang, 

der bandformige SchluBteil ist mit verhaltnismaBig groBen Nietlochern ver- 

sehen; die Beifunde verweisen ihn noch in den alteren Abschnitt der Latene- 

zeit21a. So ist es einstweilen miiBig, Uberlegungen liber Herkunft usw. dieser 

Giirtelhaken anzustellen. Auf die Problematik der Datierung ist noch zuriick- 

zukommen.

In diesem Zusammenhang ist auch der arg verschmolzene Bronzerest in 

Grab 13 (Abb. 2,5) in Betracht zu ziehen. Gehort er wie vermutet zu einem 

Halsring mit pufferahnlichem Knoten - seine Offnung bzw. sein VerschluB lage 

dann gegeniiber lieBe er sich freilich nur entfernt ahnlichen Halsringen aus 

siidbayerischen Grabern, die auch die dreieckigen Giirtelhaken enthielten, ver- 

gleichen22 23; Grab 13 erfahrt allerdings seine Datierung durch den langen eisernen 

Giirtelhaken.

Grab 11 mit dem durchbrochenen Giirtelhaken enthielt auch kleine Scher- 

ben; Randscherben von zwei Schalen oder Schiisseln mit eingebogenem, ver- 

dicktem Rand (Abb. 1,9-10)^ gehdren zu der in der Grabergruppe fast aus- 

schlieBlich vertretenen Form24, die nur geringfiigig darin variiert, wie der Rand 

eingebogen ist, namlich in gleichmaBig gefiihrter Rundung oder etwas deut- 

licher abgewinkelt25 oder auch in kaum angedeuteter Einbiegung (Abb. 1, 2.9.10. 

17; 2, 2.7; 3,1.3). Bekanntlich erfahrt diese in der Spatlatenezeit sehr beliebte 

GefaBform, in der Regel gut getopfert und verhaltnismaBig hart gebrannt, wo-

20 Sonst m. W. nur wenige vereinzelte Vorkommen. Ein Stuck aus Pettau (Ptuj) nennt 

Reinecke a.a.O. 56f. Ein ahnliches fundortloses Stuck hat statt einer Kappe nur 3 (Niet-)Locher 

(F. Keller, Mitt. Antiqu. Ges. Zurich 2, 1844, 2. Abhlg. Taf. 3,9).

21 Schonberger a.a.O. 104. 126 Abb. 11,1.

21 a Landesmus. Zurich Inv. 12822. Nach freundlicher Mitteilung von R. Wyss enthalt 

das Grab auBerdem fiinf Schlangenfibeln, eine Certosafibel, 22 Bronzeknopfe der Giirtelgarnitur, 

2 kleine Bronzeringe, das gekehlte Unterteil eines Tonbechers. - Zur Datierung vgl. B. Frei, in: 

Die Eisenzeit der Schweiz. Repertorium der Ur- und Friihgesch. d. Schweiz 3 (1957) 31 mit 

Taf. 16.

22 Reinecke a.a.O. 48. 50 Abb. 5,2; 54 mit Abb. 7,3.

23 Bei der Kiirze der erhaltenen Bander ist die richtige Orientierung des Profils in den Zeich- 

nungen nur annahernd moglich.

24 AuBerdem nur ein kleiner, grober Napf in Grab 19 (Abb. 3,2), wie er ahnlich in Grabern 

und Siedlungen der Zeit angetroffen wird, vgl. z. B. Bonner Jahrb. 142, 1937, 314 Abb. 20,7 

(Vehlingen); ebd. 145, 1940, 288 Abb. 43,2-3 (Buisdorf); StampfuB a.a.O. Taf. 10,9 (Haldern).

25 Nach Behaghel a.a.O. 78 geht die Entwicklung derVariante „mit scharfem gratformigem 

Bauchknick“ der Schale mit eingebogenem Rand von einem kurzen uber einen langeren zu einem 

wiederum kurzen und nun gern verdickten Rand. Zur Unterbauung dieser Annahme mochte man 

besser datierbare Funde, als sie in der Regel Siedlungskomplexe bieten, abwarten.
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durch sie sich von zumindest recht ahnlichen Profilierungen der vorangehenden 

Stufen der Latenezeit unterscheidet26, gerade hier die Nordgrenze ihrer Ver- 

breitung27. Grab 11 barg auBerdem den wohl scheibengedrehten Randscherben 

eines offenbar schusselartigen GefaBes mit steilem, durch umlaufende Kehlen 

profilierten Oberteil, das scharf zum Unterteil umbricht (Abb. 1, 11). Rand-

Abb. 4. Niederkassel, Siegkr. Grabfund. M. 1:4.

26 W. Kersten, Einige Wohngruben der Latenezeit am Niederrhein, in: Marburger Studien 

(1938) 122. Vgl. auch die vorige Anm.

27 Beispiele von Norden nach Siiden: Leverkusen (A. Marschall, K. J. Narr und R. v. Uslar, 

Die vor- und friihgeschichtliche Besiedlung des Bergischen Landes [1954] 225 Abb. 59-60. 227 

Abb. 62 mehrfach; Bonner Jahrb. 150,1950, 172f. Abb. 19-21); Erdenburg bei Bensberg (Prahist. 

Zeitschr. 18-19, 1937-38, 223 Abb. 31); Porz-Westhoven bei Koln (Bonner Jahrb. 142, 1937, 309 

Abb. 18 mehrfach); Koln, verschiedene Fundstellen (W. Lung, Kolner Jahrb. f. Vor- u. Friihgesch. 

2, 1956, 82 Abb. 4 B-C mehrfach. 87 Abb. 5 A mehrfach); Buisdorf bei Siegburg (Bonner Jahrb. 

145, 1945, 287 Abb. 42, 1. 289 Abb. 44 mehrfach — Marschall-Narr-v. Uslar a.a.O. 223 f. Abb. 57 

bis 58); Bad Godesberg (Kersten a.a.O. Taf. 50 A).
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scherben gleicher Art, allerdings handgemachter GefaBe, liegen in Grab 12 

(Abb. 1, 7-8), ein Umbruchscherben wohl eines gleichartigen GefaBes in Grab 7 

(Abb. 1,15) vor. Wenn die Scherben auch klein sind, laBt sich doch soviel erken- 

nen, daB ein gut ausgepragter Typ innerhalb der Serie von Schalen und Schiis- 

seln mit durch mehrere Kehlen, Rippen oder dergleichen profiliertem, freilich 

unterschiedlich orientiertem Oberteil und Variationen in der Gestaltung des 

Randes vorliegt. Es handelt sich um GefaBe, wie sie in der Nachb ar s chaff, bei 

Koln, namlich in Niederkassel28 und in Wesseling29 kurzlich gefunden wurden30. 

Die Stiicke aus Wesseling stammen aus Brandgrabern, die nach ihren Beigaben 

gewiB mit Recht fiir jlinger als zusammen mit ihnen angetroffene Korpergraber 

angesprochen werden31, eines dieser Graber enthielt Eibelbruchstiicke, die dem 

Friihlateneschema angehdren sollen32. In Niederkassel wurde eine kleinere 

Schale mitgefunden33, die nach ihrer straff gefiihrten Wandung und ihrem kur- 

zen, scharf einbiegenden Rand Schalen aus unseren Rheindorfer Grabern (Abb.2, 

2.7) und aus einem durch Giirtelhaken und Fibel schon in den alteren Abschnitt 

der Spatlatenezeit datierten Grab von Oberndorf bei Siegen34 recht nahe steht. 

Die Art der Profilierung des Oberteils wird auch bei anderen GefaBformen, wie 

hoheren Schalen und Topfen, zum Teil in Drehscheibenware angetroffen, die 

der jiingeren Latenezeit angehdren35. Die Herkunft ist in Schalen und Schusseln 

mit eingekehltem oder eingeschwungenem Oberteil, die in der alteren Latene

zeit beginnen, zu suchen36.

Die genannten Schalen der Kolner Gegend sind innen nach Art der Brau- 

bacher Schalen verziert (Abb. 4). Sie diirften demnach eine Spatform der Brau-

28 Bonner Jahrb. 157, 1957, 418 Abb. 22.

29 Ch. Muller u. A. Herrnbrodt, Bonner Jahrb. 159, 1959, 30 Abb. 4,7; 33 Abb. 6.

30 Weitere Beispiele: Eine Schiissel von Arsbeck bei Erkelenz (Bonner Jahrb. 151, 1951, 173 

Abb. 12) und, allerdings nur Randscherben von GefaBen, die mehr oder weniger genau unserem 

Typ entsprechen, aus Siedlungsstellen vorwiegend schon der jiingeren Latenezeit: Oberlahnstein 

(Behaghel a.a.O. Taf. 18 A, 38-41), Malberg (Behaghel a.a.O. Taf. 29 A, 9-11), Steeden a. d. Lahn 

(Behaghel a.a.O. Taf 30 B, 2), Stein-Wingert (Behaghel a.a.O. Taf. 30 C, 7.10), Kalteiche bei 

Haiger (Behaghel a.a.O. Taf. 38,26), Edingen bei Wetzlar (Nass. Heimatbl. 41,1951, 57 Abb. 3,18), 

vielleicht Diinsberg (Behaghel a.a.O. Taf. 35, 19-20.31), GroB-Auheim bei Hanau (Saalburg- 

Jahrb. 11, 1952 Taf. 21,43), Altenburg bei Niedenstein (H. Hofmeister, Mattium [1930] 71 

Abb. 53, 2-4).

31 Muller u. Herrnbrodt a.a.O. 39.

32 Muller u. Herrnbrodt a.a.O. 30 Abb. 4, 4-5 und 37.

33 Bonner Jahrb. 157, 1957, 419 Abb. 23,2.

34 Behaghel a.a.O. Taf. 34 E zusammen mit einem bronzenen Giirtelhaken seiner Form II C, 

die nach Schonberger a.a.O. 44 in den alteren Abschnitt der Spatlatenezeit gehort.

35 Als Beispiel der mitteldeutschen Drehscheibenware GefaBe aus Edesheim bei Northeim 

und Duderstadt (M. Claus, Die Kunde N. F. 9, 1958, 183 Abb. 4 u. Taf. l,a-c). Weitere Belege bei 

Claus a.a.O. Aus Hessen solche Drehscheibenware z. B. auf der Altenburg bei Niedenstein (Hof

meister a.a.O. 68 Abb. 47-48, Taf. 41 unten, 42 oben), vielleicht vom Glauberg (Saalburg-Jahrb. 

11, 1952 Taf. 27,30). - Am Niederrhein aus dem Kreis Rees verschieden profilierte schiissel- bis 

topfartige GefaBe von Vehlingen, scheibengedreht (Bonner Jahrb. 142, 1937, 313 Abb. 19,9) und 

von Haldern, handgemacht (StampfuB a.a.O. Taf. 9, 15).

36 Vgl. dazu Behaghel a.a.O. 76. 78. 86 und Schonberger a.a.O. 54, der fiir sein Arbeitsgebiet, 

die Wetterau, mit Recht eine unmittelbare Entwicklung ohne Einwirkung der mitteldeutschen 

Drehscheibenware annimmt. - Eine Schale aus dem namengebenden Graberfeld (Behaghel a.a.O. 

Taf. 27 F, 2) steht typologisch in der Mitte zwischen friihen und spaten Braubacher Schalen.
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bacher Schalen darstellen oder, anders ausgedriickt, nahelegen, daB hier in der 

nordostlichen Randzone des Verbreitungsgebietes der Braubacher Schalen37 

diese typischen Ziermuster verhaltnismaBig lange in Anwendung blieben38.

Eine solche Annahme erfahrt eine weitere Stiitze dadurch, daB in den 

Rheindorfer Grabern einige, wiederum freilich nur kleine Scherben Reste der 

fur die Braubacher Dekoration benutzten Zierelemente tragen. Grab 11 wird 

ein kleiner Scherben zugewiesen, der girlandenartig mit eingedriickten Kreisen 

und Halbbbgen verziert ist (Abb. 1, 12). Einen kleinen Doppelkreis tragt ein 

Scherben aus Grab 14 (Abb. 1, 18). Beide Graber enthalten auch Randscherben 

von Schalen, Grab 11 mit profiliertem Oberteil, Grab 14 mit schlicht einbiegen- 

dem Rand. So diirften die verzierten Scherben hier zur (Innen-)Verzierung von 

Schalen gehoren. Doch sind bekanntlich solche eingestempelten Kreise und 

Doppelkreise einzeln, in Gruppen, mit anderen Mustern wie Halbbogen kombi- 

niert, in der alteren Latenezeit uberhaupt ein sehr beliebtes und verbreitetes 

Dekorationsmittel39. Sie kommen, wenn auch wohl seltener, noch in der junge- 

ren und spaten Latenezeit vor40.

Zu einer innenverzierten Schale gehort sicherlich der Scherben aus Grab 5 

(Abb. l^)41 mit einer girlandenartigen Reihe schrager Eindriicke, unterbrochen 

durch kreuzfdrmige Stempel. Die schragen Eindriicke sind nicht wie iiblich

37 W. Dehn, Bonner Jahrb. 151, 1951 Taf. 1.

38 Dieser Meinung sind auch Muller und Herrnbrodt a.a.O. 36f. sowie Kersten, Bonner 

Jahrb. 148, 1948, 59.

39 Vgl. vor allem Dehn a.a.O. 86f. mit umfassenden Belegen, auch Th. Voigt, Alt-Thiiringen 6, 

1962-63, 389. Eine Zusammenstellung von Mustern bietet B. Frei, Jahrb. Hist. Ver. Liechten

stein 56, 1956, 59 ff. Abb. 5. Besonders schone Beispiele aus Bohmen und Mahren bei J. Filip, 

Die Kelten in Mitteleuropa (1956) 185ff. Abb. 56-59, Taf. 72 und 106-107. Eine gute Muster - 

kollektion bietet der Gleichberg bei Romhild nach K. Peschel (Die vorgeschichtliche Keramik 

der Gleichberge bei Romhild in Thiiringen [1962] 76 mit u. a. Taf. 9A, 8; 22B, 15; 40, 4.7) 

aus dem alteren - nicht altestem Abschnitt der Latenesiedlung, nach seiner Tabelle auf S. 83 

in die Stufe B gehorig und in die Stufe C hineinreichend. Beispiele aus Franken: Chr. Pescheck, 

Vor- und Friihzeit Unterfrankens (1961) 29 Abb. 16; Bayer. Vorgeschichtsbl. 25, 1960, 254 

Abb. 1; aus Straubing: Germania 30, 1952, 260f. Abb. 2, 1.3 und Abb. 2, 8.

Rheinische Beispiele: Bonner Jahrb. 122, 1913 Taf. 8-11; 145, 1940, 8 Abb. 4, 5; Taf. 2, 2; 

Trierer Zeitschr. 12,1937, 272 Abb. 10,15; 14,1939, 221 Abb. 13,3; 15,1940,44. 52 Abb. 10, 2-3.7; 

24-26, 1956-58 Taf. 61, 6. Dehn, Katalog Kreuznach (1941) 131 Abb. 80, 4-6. Behaghel a.a.O. 

Taf. 17 B, 10; 27 mehrfach; 28 C, 42.44.45. AuhV. 5 [1911] Taf. 8; Festschr. RGZM. (1902) 83 

Abb. 10-11.

40 Vgl. Dehn, Bonner Jahrb. 151, 1951, 84 mit Nachweisen in Anm. 7. Weitere rheinische 

Beispiele: 2000 Jahre germanisches Bauerntum am linken Niederrhein, Festschr. Krefeld (1935) 

174 Abb. 4 (Vorst). Trierer Zeitschr. 15,1940, 44 (Spatlatenegraber von Horath). Behaghel a.a.O. 

Taf. 18 A, 41 (Oberlahnstein); 29 A, 69 (Malberg); 36, 47. 49 (Diinsberg). Mainzer Zeitschr. 32, 

1937, 103 Abb. 12, 5 (Alzey). - Beispiele aus mitteldeutscher Drehscheibenware: Claus a.a.O. 

181 ff. mit Abb. 3c und 4a. V. Toepfer, in: Festschr. RGZM. 3 (1953) Taf. 3, 3-5. 7. 9. (Topfer- 

ofen von Oberthau). Halbbogen z. B. auf einem GefaB in Quedlinburg (Jahresschr. Halle 45, 

1961, 227 Abb. 2a, Taf. 20a) und in Altenritte (H. Muller-Karpe, Niederhessische Urgeschichte 

[1951] Taf. 61,7). - Beispiele aus Bohmen: Siedlungsfunde aus Strakonice und Piwana, die wohl 

schon in einen fortgeschrittenen Abschnitt der Latenezeit gehoren (Pamatky Arch. 35, 1926-27, 

335 Abb. 98, 4-5.10 und Taf. 87, 19-20; Sudeta 12, 1936, 18 Abb. 1,1-2) und J. L. Pic, Le 

Hradischt de Stradonitz (1906) Taf. 52, 12. 18.

41 Ob vom gleichen GefaB auch der Randscherben (Abb. 1,2) stammt, bleibe dahingestellt.
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einzeln oder mit einem kammartigen Zahnstempel angebracht42, sondern sind 

Abdriicke ein.es eher schraggerieften oder -gefurchten als mit schragen Wiilsten 

odei’ Rippen versehenen, wohl im Querschnitt rundlichen Gegenstandes am 

ehesten aus Metall oder Knochen; die Abstande sind daher auch verschieden 

breit. Wenn man die Verschiedenartigkeit latenezeitlicher eingestempelter Ein- 

driicke bedenkt, neigt man eher zu der Annahme, dab unsere Verzierung mit 

eigens angefertigten Instrumenten hergestellt wurde43, und nicht fiir die Schrag- 

eindriicke44 und die Kreuzstempel - je fiir eines der Muster oder fiir beide zu- 

sammen - vorhandene Gegenstande wie etwa Binge45, Nadeln oder dergleichen46, 

benutzt wurden, wie bei den Brustwendelringen auf Keramik der Hunsriick- 

Eifel-Kultur47. Mit Absicht wurde die Erage, womit diese verschiedenen Ein- 

driicke hergestellt wurden, etwas ausfiihrlicher erortert. Denn daraus resul- 

tiert die weitere Erage, ob bestimmte Muster, gleich mit welchen Mitteln, er- 

reicht werden sollten und ob darin das typologisch erhebliche Moment zu 

suchen ist; auch wenn diese Muster mehr oder minder gut gelingen, sorgfaltig 

oder nachlassig, mit Bedacht oder rasch ausgefiihrt sind. Das zeigen deutlich 

zwei rheinische Beispiele u. a. mit kreuzfbrmigen Stempein, die im Original be- 

trachtet werden konnten. Es sind die schon mehrfach genannte Schale von

42 Vgl. Dehn a.a.O. 84. Peschel a.a.O. 145. 148 spricht von Zahnstempeln und Rollradchen.

43 Nach Mirtschin, Germanen in Sachsen (1933) 122, sind die Kreise mit Holzstempeln 

eingedriickt. Knochengerate zur Herstellung von Kreisstempeln wurden im Oppidum Manching 

gefunden (Kramer, Germania 40, 1962, 303 Anm. 33).

Eine gute Veranschaulichung bieten auch Stempel aus Ton, Holz und Bronze (A. Roes, Ber. 

Amersfoort 5, 1953, H. 2, 22f. mit Belegen) und Hirschgeweihsprossen aus Zulpich (H. Stoll, 

Bonner Jahrb. 143-144, 1938-39, 261 ff. Taf. 46-47), mit denen Eindriicke hergestellt werden 

konnen, wie sie von volkerwanderungszeitlichen GefaBen bekannt sind.

44 Soweit auf den Abbildungen zu erkennen, machen auf Schalen Braubacher Art aus Ungarn 

girlandenartige Reihen von Schrageindrucken einen sehr ahnlichen Eindruck und konnten dem- 

entsprechend auf gleiche Weise hergestellt sein (J. v. Hunyady, Die Kelten im Karpathenbecken. 

Diss. Pann. Ser. 2,18 [1942] Taf. 49, 1. 5). Die Schrageindriicke auf unseren Schalen unterschei- 

den sich von denjenigen auf einem GefaB der alteren Latenezeit von Kettig bei Koblenz, die - 

wie E. Neuffer erkannt hat - mit einem feinen gerippten Bronzering der gleichen Zeit hergestellt 

wurden (Bonner Jahrb. 145, 1940, 5 mit Abb. 2, 1-2. 5).

45 Beide Muster konnten etwa durch fruheisenzeitliche Halsringe eingedriickt sein, die bis- 

weilen gedreht oder leicht gerippt sind und deren abgewinkelte freilich nicht immer grofie End- 

knopfe, flach oder pilzformig gebildet, mit einem Furchenkranz verziert sein konnen; sie kommen 

indessen nur von Mitteldeutschland bis in das ostliche Mitteleuropa und in abgewandelter Gestalt 

im Norden vor. Vgl. z. B. E. Petersen, Die friihgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen 

(1929) 84 mit Taf. 23, d 3; W. Gaerte, Urgeschichte OstpreuBens (1929) 101 Abb. 68e; Wiadomosci 

Arch. 9, 1924-25, 125 Abb. 7; Mannus 7, 1915, 85 Abb. 2; Zur Ur- und Friihgeschichte Nordwest- 

deutschlands. Festschr. K. H. Jacob-Friesen (1956) 172 Abb. 11, 5; J. Undset, Das erste Auftreten 

des Eisens in Nordeuropa (1882) 72 Abb. 12. - Auf den Abbildungen bei F. Moreau, Collection 

Caranda, suppl. au fasc. de 1888-89 Taf. 118, 3 und 119, 3, ist nicht genau zu erkennen, ob friih- 

latenezeitliche diinnstabige Bronzearmringe auf ihren leicht verdickten stempelartigen Enden 

Furchenkreuze tragen, mit denen beim Abdruck in Ton Kreuzstempel - ahnlich wie auf dem 

Scherben von Rheindorf - erzeugt werden konnten.

46 So konnte z. B. Peschel a.a.O. 76 mit Taf. 40,6, auf einem Scherben der Gleichberge die 

Eindriicke von Spiralachsen und kugeligen Endknopfen einer Vogelkopffibel nachweisen.

47 Neuffer, Bonner Jahrb. 143-44, 1938-39, 2, 29 f.
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Niederkassel (Abb. 4)^ und die bekannte Schale von Braubach (Abb. 5J48 49; bei 

ihnen fehlen allerdings Schrageindriicke50. Die gleiche Kombination aus Schrag- 

eindriicken und Kreuzstempeln wie in Rheindorf erscheint weit entfernt, aber 

doch im Bereich der mit den Braubacher Schalen gekoppelten Verzierungen 

und auf einer anderen GefaBform, namlich dem Unterteil wohl eines flaschen-

Abb. 5. Braubach, Kr. St. Goarshausen. Grabfund. M. 1:2.

48 Es ist deutlich zu sehen, daB die kreuzfdrmigen Stempel verschieden tief eingedriickt und 

durch Uberglattung der GefaBinnenseite mehr oder minder verwischt sind. Stellenweise, vor allem 

auf dem Omphalos, sind die schmalen, scharfen, gratfbrmigen Kreuzarme, mit kerbschnitt- oder 

grubenartig eingetieften Zwickeln dazwischen, erhalten geblieben; dabei ist deutlich zu erkennen, 

daB einer uber dem anderen liegt, daB das den Stempel bewirkende Instrument also entsprechend 

iibereinander angebrachte Kerben aufwies. GroBtenteils sind aber die Kreuzarme und die Zwickel 

verflacht, erstere werden breiter, bis nur flache malteserkreuzfbrmige Eindriicke iibrigbleiben.

49 Auf der Wiedergabe in Festschr. RGZM. (1902) 83 Abb. 10, sind Einzelheiten der Ver- 

zierung kaum zu erkennen. Es wird daher mit freundlicher Erlaubnis des Museums Nassauischer 

Altertiimer in Wiesbaden, in dem die Schale verwahrt wird, eine neue von Erl. S. Eckel ge- 

fertigte Zeichnung vorgelegt. Am saubersten sind die S-formigen Figuren, senkrecht von oben, 

eingedriickt. Bei den Ringstempein hat der eingedriickte Bereich unregelmaBige Form, darin 

erheben sich flach, nicht immer in der Mitte, aber selber konzentrisch, Mittelpunkt und Ring. 

Die Kreuzstempel sind demgegemiber kleiner, flach, fliichtig, oft schrag eingedriickt; die Kreuze 

sitzen exzentrisch im eingedriickten Bereich, erreichen nicht die Hbhe ihrer Umgebung.

50 Nach freundlicher miindlicher Auskunft von L. SuB, Bad Nauheim, soil ein Scherben aus 

den kiirzlich durchgefiihrten Grabungen in der spatlatenezeitlichen Salzgewinnungsstelle in Bad 

Nauheim (W. Jorns, Fundber. aus Hessen 1, 1961, 117ff.; Germania 38, 1960, 178ff.) dieselbe 

Verzierungskombination aufweisen. L. SuB und G. Mildenberger, Marburg, babe ich fur mancherlei 

Hinweise betreffs der Verzierungsmuster zu danken.
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formigen GefaBes, in Prag-Bubenec Grab 951, zusammen mit einer eisernen 

Fibel vom Mittellateneschema, die sich von unseren Rheindorfer Mittellatene- 

fibeln und ihren Vergleichsstiicken nur durch den Biigelknoten unterscheidet52.

Ill

Da sonstige Anhaltspunkte fehlen, ob unsere kleine Grabergruppe nur kurz 

oder langere Zeit, also uber mehrere Generationen, belegt wurde, muB ihre Zeit- 

bestimmung allein aus den Funden versucht werden. Es hatte sich gezeigt, daB 

diese hierfiir nicht gerade sehr ergiebig waren, weil sie vielfach nur kummerliche 

Bruchstucke sind oder zu Typen gehdren, die fur eine Feindatierung wenig ge- 

eignet sind. Auf Grund der Fibeln und der langen eisernen Giirtelhaken diirfte 

nach dem Schema von R. Hachmann53 die Belegung in der Friihphase und der 

friihen Mittelphase der jungeren vorromischen Eisenzeit erfolgt sein, das heiBt 

in der Zeitspanne um 100 vor Chr. bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts vor 

Chr.54. Dann miiBten typologisch spate Braubacher Schalen - wie schon be- 

merkt - wenigstens in dieser Randzone ihrer Verbreitung in noch jungerer Zeit 

in Gebrauch gewesen sein, als man bisher angenommen hatte. Ganz und gar 

nicht zu der vorgeschlagenen Datierung paBt der durchbrochene dreieckige 

Giirtelhaken; es sei denn, man billigt ihm eine friihere Entstehung zu, als nach 

den bisher bekannten Stricken aus geschlossenen Funden. Diese sind, wie schon 

erwahnt, groBer; doch bleibt einstweilen vollig often, ob und wieweit das typo- 

logisch-chronologisch von Bedeutung ist. Andernfalls ware unser Giirtelhaken 

mindestens ein halbes Jahrhundert alter als die groBeren vorwiegend siid- 

bayerischer Verbreitung oder umgekehrt ebensoviel j linger als die iibrigen 

Fundstiicke der Rheindorfer Grabergruppe.

IV

Die Grabformen, namlich die vorherrschenden Leichenbrandnester55 und 

die wenigen sogenannten Schiisselgraber56 - nur Grab 19 gesichert - sind fiir die

51 Pamatky Arch. N. F. 6-8, 1936-38, 91 Abb. 5. - Filip a.a.O. 320 Abb. 94.

52 Im iibrigen lassen sich Kreuzstempel nicht auf kleinen Raum oder kurze Zeitspanne ein- 

engen. Nahe stehen unserem kreuzfbrmigen Stempel etwas langere z. B. aus Velka Turna in Bbhmen 

(Pamatky Arch. 36, 1928-30 Taf. 31,11; Filip a.a.O. 183 Abb. 55, 7) und spathallstattzeitliche vom 

Mont Lassois (R. Joffroy, Revue Arch, de 1’Est et du Centre-Est 7, 1956, 314 ft. Abb. 131-134). - 

Weiter entfernt sind malteserkreuzartige Eindriicke wie z. B. aus Velka Turna (Pamatky Arch. 

a.a.O. Taf. 31, 1-2; Filip a.a.O. Abb. 55, 3.5), Pritschona, Saalkreis (Mildenberger, Mannus 32, 

1940, 214 Abb. 3) und vom Diirrnberg bei Hallein (Mitt. Anthr. Ges. Wien 59,1929,165 Abb. 5,3). - 

Kreuzfbrmige Stempel kommen, zusammen mit anderen, im ligurischen Gebiet (Sibrium 1, 

1953-54, 103 Taf. 7, 2-3; 39, 21.23. - Rivista di Studi Liguri 26, 1960, 155 Abb. 66, 9 A), weiter in 

Fritzens in Siidtirol (L. Franz, Die vorgeschichtlichen Altertiimer von Fritzens [1950] Taf. 19, 2) 

vor: ihrer Provenienz ist hier nicht nachzugehen. - SchlieBlich seien spatlatenezeitliche rad- 

formige Eindriicke erwahnt (K. Bittel, Die Kelten in Wiirttemberg [1934] 90 f. mit Taf. 21, 9 und 

weiteren Nachweisen; Anz. f. Schweiz. Altkde. N.F. 20, 1918, 13 Abb. 2,2 aus Basel-Gasfabrik).

53 a.a.O. 234ff. 54 Hachmann a.a.O. 258.

55 Vgl. dazu StampfuB a.a.O. 50f., ders., Bonner Jahrb. 161, 1961, 288 mit weiterer Lit.

und v. Uslar a.a.O. 95If. fiir die Verhaltnisse am Niederrhein. Zu Taunus, Wetterau und Rhein

hessen vgl. Behaghel a.a.O. 101, Schonberger a.a.O. und B. Stiimpel, Spatlatenekeramik in 

Rheinhessen (ungedruckte Diss. Mainz 1955) 51 f.

56 Die Bezeichnung stammt von H. Behaghel a.a.O. 108ff. mit Verbreitungskarte 7; dazu 

Schonberger a.a.O. 29ff., der diese Gattung wohl etwas zu eng auslegt.

4 Germania 42, 1964
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Zeitstellung unergiebig. Schiisselgraber sind in dem Formenkreis, zu dem die 

Rheindorfer Graber gehdren, weithin vertreten. Sie sind hier somit nicht fiber - 

raschend. Weitere Belege aus der Gegend sind vielleicht die erwahnten Graber 

aus Niederkassel, mit GewiBheit sind es Nachbestattungen in Grabhiigeln an 

zwei Stellen innerhalb des Stadtkreises Leverkusen57, in dem ja auch Rheindorf 

liegt; ihre Beigaben sind eine eiserne Fibel wohl vom Spatlateneschema bzw. 

ein sog. lanzettformiger eiserner Giirtelhaken (Abb. 6). Diese Giirtelhakenform, 

wohl hauptsachlich nordwestdeutscher bis mitteldeutscher Verbreitung58, ist 

nun auch am Niederrhein wie der lange Giirtelhaken mit Riemenkappe ver

treten. Verbindende Fundpunkte zwischen diesen einzelnen westlichen Aus- 

laufern oder ,,AusreiBern“59 der beiden Giirtelhaken und den Gebieten ihrer 

Fundkonzentration fehlen m. W. noch. Also ein analoger Sachverhalt wie bei 

dem hier vereinzelten durchbrochenen dreieckigen Giirtelhaken. Die fiir den 

Formenkreis besonders kennzeichnende Keramik60 ist durch die spaten Schiis-

Abb. 6. Grabfunde aus Leverkusen. 1.3 M. 1:5; 2 M. 2:5.

seln Braubacher Art bereichert worden. Es ist der Formenkreis, den jiingst 

Hachmann so treffend das barbarische Randgebiet der Latenekultur genannt 

hat und der neben der Keramik durch weitere Altsachenformen sowie durch 

bestimmte Wehr- und Siedlungsanlagen umschrieben wird61. Die fiir die Graber 

von Rheindorf und ihre Nachbarschaft vorhin hervorgehobenen Beigaben ge- 

hbren nicht zu den Leitformen. Handelt es sich bei ihnen um zufallige ,,Akzi- 

denzien“62 oder um eine charakteristische Erscheinung der Zeit mit ihren man-

57 Bonner Jahrb. 150, 1950, 172 Abb. 19. - Marschall-Narr-v. Uslar a.a.O. 82. 225 Abb. 59 

und 60, 2-3.

58 Tackenberg a.a.O. 32 mit Taf. 9, 3-5. F. Fuhse, Mannus 8, 1917, 193 und 199 Abb. 204 

hat den Ausdruck gepragt. Diese schon langeren Stiicke haben sich wohl aus kiirzeren entwickelt; 

siehe die Nachweise bei G. Schwantes, Die altesten Urnenfriedhofe bei Uelzen und Liineburg (1911) 

107 Abb. 48 u. Taf. 24,1-3 (in einem Grab mit einer Jastorf-B-Urne), ders., Zur Ur- und Friihgesch. 

Nordwestdeutschlands a.a.O. 157 Abb. 2b, 10, ders., Jahresschr. Halle 39, 1955, 233 Abb. 19.

59 Diese vortreffliche Bezeichnung nach E. Sprockhoff, in: Ber. 5. Internat. Kongr. Vor- und 

Friihgesch. Hamburg 1958 (1961) 767.

60 v. Uslar, Zeitschr. Rhein. Ver. f. Denkmalpflege und Heimatschutz 29, 1936, 66.

61 Hachmann, in: Hachmann, Kossack und Kuhn, Volker zwischen Germanen undKelten 

(1962) 36; dazu Kossack ebd. 94ff.

62 Von „ausgewahlten Akzidenzien einst lebender Kultur“ sprach Kossack, Siidbayern 

wahrend der Hallstattzeit (1959) V.
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nigfachen Kreuz- und Querverbindungen, die die Fixierung von Formenkreisen 

einigermaBen problematisch machen konnen? Wie dem auch sei, die schon 

fruher erkannte Abgrenzung gegen einen nordlicheren Formenkreis des unteren 

Niederrheins63 bleibt giiltig. Dort setzen - anscheinend auf neuen Graberfeldern 

- um Christi Geburt bekanntlich neue Erscheinungen im keramischen Formen- 

gut ein, begleitet von neuen Formen der Fibeln, GurtelschlieBen u. a. m.64. 

Dieser Formenkreis breitet sich aus, er ist eine der Wurzeln des kaiserzeit- 

lichen Rhein-Weser-Kreises, der dann auch in das Gebiet der barbarischen 

Randgruppe der Latenekultur ubergreift65. Das wird vortrefflich illustriert durch 

den Refund auf dem Rosendahlsberg bei Rheindorf; zwischen dem Beginn des 

hier gelegenen kaiserzeitlichen Graberfeldes und unserer spatlatenezeitlichen 

Grabergruppe ebendort klafft eine nicht unbetrachtliche Zeitspanne66.

Die barbarische Randgruppe der Latenekultur soil um Christi Geburt er- 

loschen67. Zur genaueren Fixierung dieses Zeitpunktes laBt sich der durch- 

brochene dreieckige Giirtelhaken (Abb. 1,14) wohl kaum mit Nutzen heranzie- 

hen. Wie schon ausgefiihrt, gehort er in Siidbayern in den jiingsten Abschnitt 

D 3 der Spatlatenezeit, schon in tiberische Zeit. In den vorangehenden Ab

schnitt D 2, von etwa 15 vor Chr. bis 15 nach Chr., verweist W. Kramer68 den 

durchbrochenen sog. gelochten Giirtelhaken69. Er zahlt am unteren Nieder

rhein zu den eben erwahnten neuen Erscheinungen um Christi Geburt70 und ist 

in dem oft diskutierten Grab von Gladbach bei Neuwied71 vertreten. Bediirfen 

beide Giirtelhakenformen noch genauerer Feintypologie - bei den dreieckigen 

wiirden sich dafiir GroBenunterschiede anbieten - oder werden vorgeschicht- 

liche Altsachenformen iiberfordert, wenn von ihnen Aussagen einer auf Jahr- 

zehnte zielenden Datierung verlangt werden? Das Grab von Gladbach soil aber 

Zeugnis suebischer Eindringlinge sein, die fur das Ende unseres Formenkreises 

neben dem romischen Eingreifen mit verantwortlich gemacht werden72. Gegen 

eine solche Interpretation lassen sich Einwande nicht unterdriicken. Der raum- 

liche und zeitliche Zusammenhang unserer barbarischen Randgruppe zu trans- 

gredierenden Funden in Art des vom unteren Niederrhein nbrdlich von Rhein 

und Lippe sich ostwarts erstreckenden Formenkreises aus dem Beginn und der

63 v. Uslar, Rhein. Vorzeit in Wort und Bild 1, 1938, 93 Abb. 3. - Vgl. dazu die Verbreitungs- 

karte der Drehscheibenkeramik bei Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. Karte 4.

64 v. Uslar, Bonner Jahrb. 148, 1948, 199. - Vor allem jetzt Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. 

93 f. 100ff. mit Karten 7-8; zur Datierung wichtig 83if. - Vgl. auch unten Anm. 86.

65 Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. 39 ff. 97 f. 103 f.

66 Das kaiserzeitliche Graberfeld beginnt Ende des ersten Jahrhunderts nach Chr., die 

latenezeitlichen Graber liegen - wie schon eingangs bemerkt - dicht siidlich der Gruppe M 2 mit 

Grabern des 2. Jahrhunderts.

67 Hachmann, in: Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. 37.

68 Germania 40, 1962, 306 Abb. 1; 37, 1959, 149.

69 Verbreitungskarten, die der Erganzung bediirfen: W. Wegewitz, Der langobardische 

Urnenfriedhof von Tostedt-Wiistenhofen (1944) 125 Abb. 100; v. Uslar, Germania 20, 1936, 38 

Abb. 2.

70 Beispiele bei Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. Taf. 10, 4.11.

71 v. Uslar, Germania 20,1936, 36. - Zuletzt Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. 39 mit Taf. 9, 

1-7.

72 Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. 55ff. 101. 103f. 131.

4*
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ersten Halfte des ersten Jahrhunderts nach Chi’.73 bis zum ausgereiften Rhein- 

Weser-Kreis seit der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Chr. ist wohl enger, 

als R. Hachmann und G. Kossack meinen; eine Zusammenzeichnung der ge- 

nannten drei Stufen nach den von Hachmann und Kossack dankenswerter- 

weise gebotenen Karten74 (Abb. 7) mag das veranschaulichen. MuB unsere bar- 

barische Randgruppe notwendigerweise ein gewaltsames Ende gefunden haben, 

ist sie plotzlich abgebrochen worden; wie hatte sich denn der ihr eigentumliche 

Stil in der Keramik wie in Metallgegenstanden typologisch gesehen weiter- 

entwickelt75 ? Eine solche Weiterentwicklung im Latenestil ist, abgesehen von 

den Verhaltnissen in England, wohl nur in einem gewissen nicht langwahrenden 

Weiterleben lateneartiger Keramikformen auf der linken romisch gewordenen

• Spatlatenezeitliche Funde

Germanische Funde des friihen 1. Jahrhunderts

• Kaiserzeitliche germanische Funde

Abb. 7. Spatlatenezeitliche Funde, germanische Funde des friihen 1. Jahrhunderts n. Chr. 

und kaiserzeitliche germanische Funde in Westdeutschland. (Umgezeichnet nach 

Hachmann, Kossack und Kuhn, Volker zwischen Germanen und Kelten [1962]).

73 Vgl. erganzend die instruktive Karte von Schbnberger a.a.O. Taf. 35, 1.

74 Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. Karten I. 7 und 8.

75 Die Keramik einer unweit unserer Grabergruppe, auf der Niederterrasse gelegenen Sied- 

lungsstelle bei Hof Wambach (Marschall-Narr - v. Uslar a.a.O. 83. 227 Abb. 62; Bonner Jahrb. 150, 

1950, 172 ff. Abb. 21) stimmt nicht recht mit derjenigen der Graber iiberein, auch wenn man den 

Unterschied zwischen Siedlungs- und Grabware in Rechnung stellt. Die kurzen, verdickten GefaB- 

rander aus der Siedlung (a.a.O. Abb. 62, 2.4-7 bzw. Abb. 21, 2.4-7) sind wohl kein genugender 

AnlaB, daB die Siedlung jiinger oder langlebiger als die Grabergruppe sein konnte.
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Rheinseite wahrnehmbar76. Man darf doch wohl die Mbglichkeit eines starken 

und raschen Abbaus des lateneartigen Habitus unserer Gruppe durch das Form- 

gefuhl des nordlicher gelegenen Kreises nicht auBer acht lassen. Solche Bedenken 

vereinfachen freilich die ethnische Deutung der Rheindorfer Graber nicht.

1st man geneigt R. Hachmann, G. Kossack und H. Kuhn77 zu folgen, war 

eine nichtgermanische Bevolkerung Trager unseres Formenkreises des barbari- 

schen Randgebietes der Latenekultur; fur den Bereich der Rheindorfer Graber 

kamen Sigambrer (Sugambrer) in Betracht78. Die Gleichung will aber nicht 

recht aufgehen. Noch am wenigsten mag gegen die Deutung der Sigambrer als 

eines nichtgermanischen bzw. nicht germanisch-sprechenden Stammes das Ar

gument verfangen, daB die Sigambrer als ein alteingesessener machtiger und 

bedeutender Stamm galten79, aktiv im Kampf gegen die Romer, bisweilen mit 

Sueben verbiindet80 und nach Plinius (N. H. 4, 100) zu den Istvaonen81 gehdrig. 

1st die oben vorgeschlagene Datierung des durchbrochenen dreieckigen Giirtel- 

hakens richtig, dann muB fur die Rheindorfer Graber die Verlegenheitslosung 

einer sitzengebliebenen Restbevblkerung nach der zwangsweisen Ubersiedlung 

der Sigambrer - iibrigens wieder zusammen mit Sueben - auf das linke Rhein- 

ufer im Jahre 8 vor Chr. (Sueton, Aug. 21) gelten82. Was aber will, um zu dem 

vom archaologischen Standpunkt wesentlichen Einwand vorzustoBen, die ver- 

haltnismaBig deutliche Grenze zwischen unserer Fundgruppe und der nbrdlich 

anschlieBenden des unteren Niederrheins bedeuten? Geht sie quer durch das 

Gebiet der Sigambrer bzw. auch ihrer Nachfolger83 ? Schwerlich kann die nord- 

liche Fundgruppe84 den Usipetern und Tenkterern zugesprochen werden; ihnen,

76 Vgl. hierzu zuletzt J. Roder, Germania 39, 1961, 212.

77 a.a.O. 14f. (zu alteren Deutungen von Behaghel und Schonberger stellungnehmend) und 

vor allem 129ff.

78 Ebd. 62. - Ihren Siedlungsbereich umschreibt L. Schmidt, Geschichte der deutschen 

Stamme bis zum Ausgang der Volkerwanderung, 2. Teil2 (1940) 175. - Gegen ihre Lokalisierung 

am Meer nach Strabo VII 1, 3 und 2, 4 Schmidt a.a.O. 175 Anm. 4 und R. Much, Die Germania 

des Tacitus (1936) 28.

79 Schmidt a.a.O. 175 und R. Wenskus, Stammesbildung und Verfassung, das Werden der 

fruhmittelalterlichen gentes (1961) 382. 437.

80 Schmidt a.a.O. 178. - Der Angabe bei Martial, de spect. 3,9, daB sie einen Haarknoten 

tragen - wie er den Sueben eigentiimlich war - ist wohl nicht zuviel Gewicht beizumessen (so 

Schmidt a.a.O. 185).

81 Nach Hachmann (Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. 51. 53. 61) sind aber die von ihm 

so genannten Mannusstamme, zu denen die Istvaonen gehoren, eine eigene Gruppe neben Sueben 

und Germanen, deren Zusammengehbrigkeitsgefuhl mit Sueben wie auch mit den nichtgermani

schen Stammen des barbarischen Randgebietes der Latenekultur - zu denen er auch die Sigambrer 

rechnet - ganz ungewiB bleibt (S. 62). - Nach H. Rosenfeld, Zeitschr. f. dt. Altertum u. dt. Lit. 

90, 1960-61, 165 ff., habe es statt Istvaonen Istrionen zu heiBen = Manner im Heiligtum, eine 

vorgermanische Wortbildung. Das wiirde also die Meinung von Hachmann, Kossack und Kuhn 

stiitzen. - Zu der Problematik der Kultverbande vgl. jetzt Wenskus a.a.O. 246ff.

82 Schmidt a.a.O. 179 mit den Autorenstellen in Anm. 2.

83 Nach Schmidt a.a.O. 179 blieb sogar die Hauptbevolkerung in der rechtsrheinischen 

Heimat zuriick. Nach Wenskus a.a.O. 437f. konnen Marser, Chattuarier u. a. vielleicht die poli- 

tisch zersplitterten Restbestande der Sigambrer darstellen.

84 Nach Hachmann (Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. 59) konnte sie sich zunachst im Be

reich der Kultgenossenschaft der Mannusstamme entfaltet und dann auf alle anderen Bevolke- 

rungsgruppen links der Weser iibergegriffen haben.
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die von Sueben nach Westen gedrangt wurden, uberlieBen die Sigambrer einen 

Teil ihres Gebietes, wohl nordlich der Lippe85. Wie aber sollten gerade sie einige 

Jahrzehnte nach ihrer Niederlassung die Auspragung dieser niederrheinischen 

Fundgruppe zu bewirken nach ihrer Herkunft in der Lage gewesen sein - wenn 

man uberhaupt geneigt ist, archaologische Befunde mit nicht sehr prazisen 

Autorenangaben in Verbindung zu bringen86? Oben angedeutete Erwagungen 

aufnehmend, mbchten wir - archaologisch gesehen - einen Ausgleichsvorgang 

von lateneartig gepragtem Stilempfinden zu neuem, nun gewiB germanischem 

annehmen, wobei auch die Grenze verschwand, die fur langere Zeit den barba- 

rischen Randbereich der Latenekultur von der sich wandelnden Formengruppe 

des unteren Niederrheins getrennt hatte. Dazu haben interne Auseinander- 

setzungen und rbmisches Eingreifen gewiB beigetragen.

85 Schmidt a.a.O. 175f. mit Angabe der Autorenstellen u. 193.

86 Man rniiBte dann zu der etwas verzwickten Annahme gelangen, daB zu den Tragern der 

spatlatenezeitlichen Fundprovinz beiderseits des unteren Niederrheins auch die Menapier ge- 

hbrten - nach Hachmann keine urspriinglichen Belger (Hachmann-Kossack-Kuhn a.a.O. 47), 

nach Wenskus a.a.O. 216 belgisch die doch wohl nur zeitweise von den Tenkterern und Usipetern 

uber den Rhein gedrangt wurden (Caesar, B. G. IV 4); vgl. dazu F. Tager, Jahrb. f. Hess. Landes- 

gesch. 7, 1957, 3. Dann waren am Substrat, am Nahrboden der um Christi Geburt beginnenden 

neuartigen niederrheinischen Formengruppe - vgl. S. 51 - auch Belger beteiligt gewesen.

Zur keltischen Religion in Pannonien

Von Geza Alfoldy, Budapest

Das epigraphische Material und die archaologischen Denkmaler der rb- 

mischen Provinz Pannonien enthalten sehr wenige Angaben, die auf die reli- 

gibsen Verhaltnisse der keltischen Stamme und uberhaupt der Urbevblkerung 

der Provinz Hinweise bieten. Wahrend man aus den meisten keltischen Ge- 

bieten, von Britannien ab bis Noricum, dur ch die Inschriften und ikonogra- 

phischen Denkmaler viele keltische bzw. gallorbmische Gbtterkulte kennt, sind 

im NachlaB der pannonischen Kelten sowohl die keltischen Gbtternamen als 

auch die Gbtterdarstellungen auBerst sparlich1. Diese Tatsache, die in einer 

endgiiltigen Form noch nicht erklart wurde, ist um so auffallender, als einen 

bedeutenden Teil des Gebietes der Provinz keltische Stamme bevblkerten, 

deren Namengebung, Totenkult und Tracht gut bekannt sind2.

Neben einigen rbmerzeitlichen Inschriften, in denen keltische Gbtternamen 

erwahnt werden3, wird in der Pannonienforschung in bezug auf die keltische

1 Vgl. A. M6csy, RE. Suppl. IX (1962) 745 mit weiterem Schrifttum; zu den wenigen ikono- 

graphischen Denkmalern siehe jetzt M. Szabo, Arch. Ert. 90, 1963, 69ff.

2 Zu den keltischen Stammen Pannoniens siehe bes. Mocsy, Die Bevolkerung von Pannonien 

bis zu den Markomannenkriegen (Budapest 1959) 16ff.; ders., RE. Suppl. IX 527ff.; vgl. noch 

G. Alfoldy, Archeologia 11, 1959-1960, Iff.

3 Vgl. Mocsy, RE. Suppl. IX 740ff.; G. Alfoldy, Acta Antiqua Acad. Scientiarum Hung. 8, 

1960, 145 ff.


