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G. J. Verwers, Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit.

Analecta Praehistorica Leidensia, Band V. Pubhkationen des Instituts fur Pra- 

historie der Universitat Leiden. Leiden University Press 1972. XI und 176 Sei- 

ten, 83 Textabbildungen und 8 Beilagen.

Die zu besprechende Arbeit, die Dissertation des Verf.s, legt die Ergebnisse einer 

groBen Grabungskampagne vor, die ini Verlaufe der Jabre 1960-1967 vom Leidener 

Universitatsinstitut fur Prahistorie durchgefuhrt wurde. Seine besondere Bedeutung 

im Hinblick auf siedlungsarchaologische Untersuchungen im norddeutsch-nieder- 

landischen Geestgebiet gewinnt der Fundplatz dadur ch, daB die Kulturspuren wohl 

im 12. Jahrhundert durch eine jetzt noch bis 0,90 m machtige Schicht von Eschboden 

iiberdeckt wurden und somit vor neuzeitlichen Stdrungen weitgehend verschont 

blieben. Dieser Umstand lieB die jetzt publizierte Grabung erfolgversprechend und 

aufschluBreich erscheinen, nicht zuletzt auch im Hinblick auf andere Gebiete mit 

Eschboden und ihre besonderen Probleme der archaologischen Funduberlieferung1.

Eine kurze Einfiihrung in die geologisch-geographischen Besonderheiten des 

Fundplatzes leitet die Arbeit ein. GroBer Wert wird dabei auf die genaue Beschreibung 

des Bodenprofils, insbesondere des unter dem Eschboden liegenden Untergrundes aus 

Decksand mit seinen einzelnen Horizonten gelegt. Die dabei benutzten Farbbezeich- 

nungen sind, um eine einwandfreie Dokumentation zu ermoglichen, mit entsprechen- 

den Verweisen auf die ,,Munsell Soil Color Charts“ versehen - fur den Leser, der sich 

naher mit diesen Fragen befassen mochte, ein nicht zu unterschatzender Vorteil.

Da Farbansprachen naturgemaB besonders anfallig fur subjektive Unterschiede 

sind, ist es auch zu begriiBen, daB der Verf. in den folgenden Abschnitten bei der Be

schreibung der vorgeschichtlichen Keramik des Fundortes auf eine feste Farbenskala 

Bezug nimmt, die ebenfalls auf den erwahnten ,,Munsell Soil Color Charts “ basiert. 

Die hierbei benutzten Farbbezeichnungen sind (im Gegensatz zu den im ersten Kapitel 

gebrachten) nicht iibersetzt, sondern stehen, kursiv gedruckt, in der englischen Origi- 

nalsprache. Dieses ist fur den nicht eingeweihten Leser auf den ersten Blick etwas 

verwirrend; er ahnt zwar, daB bier auf eine bestimmte Vergleichsbasis Bezug ge- 

nommen wird, kann diese aber nicht sofort mit dem erwahnten Werk identifizieren, 

da auf S. 9, wo die englischsprachige Farbbezeichnung zum ersten Male auftaucht, ein 

entsprechender Verweis fehlt. Erst spater, auf S. 157, bei dem Katalog der eisenzeit- 

lichen Bestattungen, wird das Ratsel geldst. Diese kleine Panne kann jedoch das 

Verdienst des Autors, genaue Farbdefinitionen angeftihrt zu haben, nicht schmalern.

Die altesten Funde gehoren dem Spatneolithikum an, eine Reihe von ihnen kann 

innerhalb dieser Periode der niederlandischen Glockenbecherkultur zugewiesen wer- 

den, wobei es sich fast ausschlieBlich um Einzelfunde handelt, vor allem um Keramik. 

Die hier gemachten Funde bestatigen die schon von anderer Seite vorgebrachte Auf- 

fassung, daB in den Niederlanden grobe, fingertupfenverzierte Ware, wie wir sie von 

den ,,potbekers“ kennen (L.Th. Lehmann, Helinium 5, 1965, 3ff.; man vermifit einen 

Hinweis auf diese Arbeit) etwa gleichzeitig mit der allgemein bekannten Glocken- 

becherkeramik bestanden hat2. Der Deutung des Autors, hier eine spatneolithische 

Siedlung, evtl. mit einer Bestattung, anzunehmen, kann sicher zugestimmt werden.

Wesentlich besser als das Neolithikum ist in den Grabungen auf dem Kamps 

Veld die Bronzezeit dokumentiert, wobei keine Siedlungsspuren, sondern nur Grab- 

und Einzelfunde (diese wohl Reste von Bestattungen) zutage traten. Die Grabhiigel

1 Siehe dazu z.B. D. Zoller, Die Kunde N.F.9,1958,209ff., bes. 215. P. Schmid in: J. Ohling 

(Hrsg.), Ostfriesland im Schutze des Deiches (1969) 181 f.

2 Zu dem Problem neuerdings auch J.N. Lanting, Palaeohistoria 15, 1973, 216 ff.
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sind zwar der landwirtschaftlichen Tatigkeit zum Opfer gefaden, nachzuweisende 

Palisadenkranze und Kreisgraben, wie sie auch aus anderen Gegenden der Niederlande 

bekannt sind, beweisen aber ihr ebemaliges Vorhandensein. Eine dritte Gruppe von 

Grabdenkmalern, ovale Anlagen aus meist zweireihigen Pfostenlbchern, mbglicher- 

weise ehemals langliche Hugel, sind in ihrer Datierung problematischer; die vom 

Autor angefuhrten Vergleiche lassen eine Zeitspanne von der friihen und mittleren 

Bronzezeit bis zur friihen Eisenzeit zu. Bronzezeitlich ist auch eine nicht sicher zu 

deutende doppelte Pfostenreihe von etwa 60 m Lange, fur die es nur wenige Parallelen 

gibt. Die bronzezeitliche Keramik von Haps gehbrt vor allem der Gruppe der Draken- 

stein-Keramik an; Radiokarbon-Datierungen bestatigen diese Ansetzung in die 

mittlere Bronzezeit.

Den wohl wesentlichsten Teil der Publikation nehmen die eisenzeitlichen Funde 

des Kamps Veld ein; neben Grabanlagen sind dabei insbesondere die zahlreichen 

Funde und Befunde einer Siedlung erwahnenswert.

Die eisenzeitlichen Brandbestattungen, als Urnengraber oder Knochenlager an- 

gelegt, bilden eine direkte Fortsetzung des bronzezeitlichen Totenkultes. Dabei hat es 

den Anschein, als ob bei den altesten, noch spatbronzezeitlichen Urnenfeldern im 

niederlandisch-belgischen Raum die urnenlosen Bestattungen iiberwiegen, in der 

friihen Eisenzeit Urnenbestattungen dann zunehmen, die in der mittleren Eisenzeit 

aber wieder von Bestattungen ohne Urnen zuriickgedrangt werden. Beide Be- 

stattungsarten finden sich bisweilen in besonderen Grabanlagen, von runden oder 

eckigen Grabern umgeben. Zur Datierung dieser Anlagen stellt der Autor u.a. Ver

gleiche mit anderen Graberfeldern an; das von ihm hierbei benutzte Verfahren des 

Vergleichens der durchschnittlichen GrbBe (Durchmesser) der Kreisgraben halten wir 

allerdings fiir nicht ganz unbedenklich; eine genauere Analyse der Grbfienverteilung 

bei derartigen Angaben ware leichter statistisch nachpriifbar gewesen. Bei der Be- 

sprechung der viereckigen Grabumhegungen, die aus den siidlichen Niederlanden nur 

mit wenigen Beispielen bekannt sind, ware zu der in diesem Zusammenhang zitierten 

Literatur noch der dem Autor wohl nicht zugangliche Beitrag von K. Schwarz nach- 

zutragen, der diese Anlagen innerhalb eines grbBeren Rahmens behandelt3. AuBer 

GefaBen sind in den Grabern nur wenige Beigaben gefunden; gut erhalten waren nur 

ein scharflappiger Wendelring und als besonders wichtiger Fund ein eiserner Antennen- 

dolch mit Scheide und Kugelband, gefunden zusammen mit drei Pfeilspitzen und 

einer gekropften Nadel, der wahrscheinlich in die Stufe Ha D2 gestellt werden muB.

Von der Siedlung konnten insgesamt 23 Hauser rekonstruiert werden, die zum 

groBten Teil im westlichen Abschnitt des Ausgrabungsgelandes liegen; dazu kommt 

noch eine groBere Anzahl von Speichern. AuBer auf den tfbersichtsplanen sind die 

Grundrisse der Hauser, von denen fast immer nur noch die Pfostenlbcher erhalten 

geblieben waren, samtlich noch einmal in Textabbildungen wiedergegeben; dabei ist 

als besonders dankenswert hervorzuheben, daB der Verf. die Millie nicht gescheut hat, 

zu jedem Haus einen doppelten GrundriB anzugeben, zu dem iiblichen noch einen 

weiteren, in dem die Tiefen der einzelnen Pfostenlbcher schematisch angegeben sind - 

fiir die Rekonstruktion der Gebaude eine wesentliche Voraussetzung. Erganzt wird 

dieses durch eine kurze Beschreibung der jeweiligen Befunde. Die Hauser sind offenbar 

alle nach dem gleichen Bauprinzip erstellt; sie sind 10,5-18 m lang, zweischiffig mit 

einer mittleren Firstsaulenreihe aus besonders star ken und tief eingegrabenen Pfosten 

und besitzen Pfostenstellungen in den Wanden sowie eine zweite, nicht so dichte Reihe

3 K. Schwarz, Zum Stand der Ausgrabungen in der spatkeltischen Viereckschanze von Holz- 

hausen. Jahresber. d. bayer. Bodendenkmalpflege 1962, 22 ff.

34 Germania 52, 2. Halbband
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von AuBenwandpfosten. Die beiden Langseiten besaBen je einen Eingang. An Hand 

der Publikation von B. Trier versucht der Autor eine erste Rekonstruktion der Hauser 

und fuhrt auch Vergleiche an, jedoch ist eine endgiiltige Auswertung der Befunde 

dur ch A. Zippelius fur spater vorgesehen.

Die Keramik der Siedlung, z.T. sehr fragmentarisch, gehort zum groBten Tei] der 

mittleren Eisenzeit an. Die auch hier vorgenomnienen C 14-Datierungen bestatigen 

die Zeitansatze zum Teil; Schwierigkeiten entstehen allerdings bei zu hohen Zeit- 

ansatzen. Die vom Autor auf Grund anderer Kriterien (S. 121) geauBerte Auffassung, 

daB das Bauholz alter, abgerissener Gebaude wieder Verwendung fand, kbnnte hier- 

durch eine Stutzung erfahren; eine Zerstdrung des Dorfes durch Feuer kann auf 

Grund der fehlenden Holzkohle in fast alien Pfostenlochern wohl ausgeschlossen 

werden (S. 64). Der Verf. rechnet dabei mit mindestens vier Siedlungsphasen, weist 

aber auf die Schwierigkeiten der Datierung him

Einen groBeren Baum nimmt der Versuch ein, die eisenzeitliche Keramik der 

sudlichen Niederlande zu beschreiben und gleichzeitig diesen Zeitabschnitt weiter zu 

unterteilen. Dabei kommt vor allem der fruhen Eisenzeit (etwa Ha 0 - Mitte Ha D), 

die er einer mittleren (etwa Mitte Ha D - LTC) und spaten (etwa LTC - Beginn r. KZ) 

gegenuberstellt, infolge des reicheren Fundmaterials eine besondere Bedeutung zu. 

Die Gliederung, die er in Anlehnung an das iibrige nieder- und mittelrheinische 

Material vornimmt, bietet eine iiberzeugende Bearbeitung dieses sproden Fundgutes; 

insbesondere bei der Besprechung der Rauhtopfe fuhrt er M. Desitteres Anregungen 

weiter fort und stellt die direkte Abhangigkeit der norddeutschen (Harpstedter) 

Formen und der niederrheinischen voneinander in Frage. Damit eroffnen sich neue 

Moglichkeiten fur die Erorterung des ,,Rauhtopfproblems“, hinter dem sich ja letzten 

Endes auch Fragen ethnischer Zugehdrigkeit verbergen4. Gerne hatte man hier uber 

die knappen Andeutungen hinaus eine weitergehende Untersuchung gesehen, jedoch 

darf man nicht vergessen, daB das Hauptanliegen des Autors der Bearbeitung der 

Grabung und der direkt damit zusammenhangenden Fragen gait und ausfuhrliche, 

groBraumige Untersuchungen in einem solchen Rahmen nur schwer Platz finden. Das 

gleiche gilt fur die fehlende Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

zwischen dem hier behandelten sudniederlandischen Material und den Funden in den 

nordlichen Niederlanden, wie sie 1962 von H.T. Waterbolk vorgelegt und chronolo- 

gisch gegliedert wurden (Offa 19, 1962, 9ff.). Hier sind vom Autor Probleme offen- 

gelegt, die Aufforderungen fur weitere Untersuchungen beinhalten.

Im SchluBkapitel wird noch einmal der Gang der urgeschichtlichen Besiedlung 

auf dem Kamps Veld in Haps zusammenfassend dargestellt, hier finden auch die 

palynologischen Untersuchungen, die in einem Anhang zusammengestellt sind, ihre 

siedlungsarchaologische Auswertung. Die Fragen nach der Dreiheit: Siedlung, Acker

land und Graberfeld sowie nach kleinraumigen Verlagerungen werden erortert und fur 

letztere mit der durch die Fundsituation gebotenen Einschrankung positiv beant- 

wortet. Leider stort auf S. 148 eine durch einen Satzfehler unverstandliche Zeile das 

iiberzeugend skizzierte Bild des Besiedlungsganges eines kleinraumigen urgeschicht

lichen Lebensbereiches.

Eine Zusammenstellung jiingerer Funde und ein Katalog der eisenzeitlichen Be- 

stattungen sowie acht Beilagen mit Diagrammen und Grabungsplanen - letztere 

leider z.T. in einzelne Blatter unterteilt und in einem Fall auch mit abweichendem

4 G. Kossack in: R. Hachmann, G. Kossack, H. Kuhn, Volker zwischen Germanen und 

Kelten (1962) 92 ff.
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MaBstab - runden die Arbeit ab, die als wohldurchdachte Analyse des Grabungs- 

befundes gewertet werden darf und dariiber hinaus noch reichlich Ansatzpunkte fur 

weitere Forschungen entbait.

Mainz. Niels Bantelmann.

Ekkehard Aner und Karl Kersten, Frederiksborg und Kebenhavns Amt. Mit einer geo- 

logischen Einleitung von Sigurd Hansen. Die Funde der alteren Bronzezeit des 

nordischen Kreises in Danemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Band I. 

Verlag Nationalmuseum Kobenhavn und Karl Wachholtz Verlag, Neumunster 

1973. XXXVI und 205 Seiten, 121 Abbildungen, 175 Tafeln und 6 Faltkarten.

Die Publikation, Band I eines auf etwa 12 Bande veranschlagten Reihenwerkes, 

das die alterbronzezeitlichen Funde (Per. I-III) sowie die Metallfunde der Jungstein- 

zeit monographisch vorlegen soli, stellt durch die gemeinsame Herausgabe durch das 

Danische Nationalmuseum und das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum ein er- 

freuliches Beispiel fiir die Moglichkeiten wissenschaftlicher Zusammenarbeit dar. Die 

Verfasser haben eine sehr groBe Aufgabe ubernommen; denn kaum eine Kultur- 

periode der nordischen Vorzeit hat so viele und so anspruchsvoile Funde hinterlassen 

wie die altere Bronzezeit, die Zeit der Grabhiigel, die in schier unabsehbarer Zahl in 

weiten Teilen Danemarks und Schleswig-Holsteins noch heute das Landschaftsbild 

bestimmen. So ist der grbBte Teil des Werks denn auch Funden aus Grabhugeln ge- 

widmet, denen gegeniiber in der alteren Bronzezeit die Depotfunde kaum eine Rolle 

spielen.

Das hier behandelte Fundgut erscheint bereits in dem 1943 publizierten Band 1 

von H.C. Broholms Werk ,,Danmarks Bronzealder“ (in der Folge: DB I), so daB sich 

die Frage nach der Berechtigung einer neuen Vorlage ergeben mag. Sie laBt sich nach- 

driicklich bejahen. Allein schon die Tatsache, daB Aner und Kersten alle erreichbaren 

Funde in zuverlassigen Zeichnungen abbilden und mit 121 Situationsplanen und 

52 Tafeln ein unschatzbares Materia] zum Grabbrauch der Bronzezeit - weitgehend 

erstmals - vorlegen, wiirde ausreichen, dem Werk bleibenden Wert zu verleihen. Die 

Bilddokumentation wurde, wie Rigsantikvar P. V. Glob im Geleitwort ausspricht, der 

Vollstandigkeit und Perfektion auch unter dem resignierten Gesichtspunkt angena- 

hert, daB offenbar kein Mittel besteht, den allmahlichen Verfall sowohl der Gelande- 

denkmaler als auch der Funde im Museum aufzuhalten, die durch die chemische Luft- 

verunreinigung in Kopenhagen in voraussehbarer Zeit bis zur Unkenntlichkeit ver- 

unstaltet sein werden, wenn sich keine wirksamen Schutzmethoden entwickeln lassen. 

Die Zeichnungen wurden mit groBter Akribie am Original angefertigt und uberpruft, 

so daB ihnen bleibender Wert als verlaBliche Dokumente zukommt. Aber nicht genug 

damit. Allein schon das Zahlenverhaltnis von 230 Fundverbanden, die sich bereits bei 

Broholm (DB I) linden, gegeniiber 380 (durchaus nicht nur seit 1943 gefundenen!), 

die in jenem Werke nicht erfaBt wurden, laBt die ebenso sorgsame wie geduldige 

Arbeit der Verf. bei der Aufnahme des Fundguts der beiden Amter im Norden und 

Osten Seelands erkennen. Zudem werden die Funde viel eingehender abgehandelt, die 

Fundverhaltnisse unter Ruckgriff auf die Originalunterlagen im Nationalmuseum 

dargestellt und die Gegenstande selbst detailliert beschrieben. Die Fundverbande 

werden nach einheitlichem Schema dargestellt. Die Lage im Gelande wird, zusam- 

menfassend in den Einleitungen zu den einzelnen Herredern und speziell zu jedem
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