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Vorwort.

£)ie vorliegende Tlrbeit entftand in den fahren 1936—1938 in der Handes» 

anftalt für VolFbeitsFunde und wurde im YTovember 1938 als Tüffertation 

der Pbilofopbtfcben (SaFultät der Martin-Hutber'Univerfftät vorgelegt. Später 

folgten nur geringe Minderungen. Tlls Tlnbang Famen ;tvei Heine Tluffäne 

über: „i£in neues Bron;eeitner=(Brab vom (Gräberfeld Börnig" und „3?ie 

bronzenen Steffel mit eifernem Stand" bin;u.

Tillen Mufeumsleitern bin ich für freundliche Unterftügung &anF fcbuldig. 

Befonderer T»anF gebührt den MufeumsdireFtoren ^errn prof. ^in;e, Zerbft, 

und <5errn prof. (Böge, Stötben, die mir beide das einfd>lägige Material ;ur 

Bearbeitung und Veröffentlichung freigaben. 5>anF fcbulde ify auch den 

Stameraden Dr. v. Brunn, (B. Milbenberger und (B. Voigt ((amtlich 6alle) für 

die Mitteilung neuerer ^undeingänge.

Vor allem banFe ich meinem Hehrer ^ierrn Prof. Dr. W. Schul;, auch als 

TireFtor der Hanbesanftalt für VolFbeitsFunde ;u ^alle, der die Tlnregung ;u 

der Tlrbeit gab und der fie jederzeit bereittvilligft unterftügte und förderte. 

3bm danFe ich auch die Stenntnis des Materials aus dem linFsfaalifcben (Gebiet.

£)ie Textabbildungen Tlbb. I u. Tlbb. 6—9 und II fertigte Wilhelm 

Henning, die Textabbildung Tlbb. Io und Taf. XIII, 17; XI, 3—5, 8, 10; 

XIV, I, 8—10; XLIV, b—f und XL ^rl. Stircbner, <5alle, an. T'ie 

5otos der Tlbb. £ u. Taf. XLIV, a verdanFe ich 6er Hanbesanftalt für VolF- 

heitsFunde. Tille übrigen Zeichnungen flammen vom Verfaffer.
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Sinleitung.

3n bet vorliegenden Arbeit würben bie kulturellen <3interlaffenfd>aften 

von elbgermanifchem Charakter sufammengetragen, foweit fte betn Ausgang 

bei? legten Cfohrbunbetts v. Str. unb bent erften unb ^weiten Vahrhunbert 

n. Str. im mittleren i£lbgebiet angeboren1). 5?ie Kenntnis bes tTJaterials 

erwarb ict> auf mehreren VRufeumsreifen im 3ahre Ip372). ^abei würben 

folgenbe ttlufeen befucbt:

Staatliches Htufeum für Vor- unb ^rühgefctüchte, Berlin.

tTlärkifches Hfufeum, Berlin.

^reismufeum Senthin.

HTufeum 23urg bei HTagbeburg.

Mlufeum für Vfatur- unb HTagbeburg3).

Stäbtifches tKufeum 25ernburg.

2$reismufeum Döthen.

MTufeum für Haturkunbe unb Vorgefchichte, Sdeffau.

Scblofnnufeum Serbft.

£anbesanftalt für Volkheitskunbe ^alle.

>5eimat=Wufeum Sörbig.

Stäbtifches UTufeum 23itterfelb.

Schlohmufeum Sieligfch.

^eimablTTufeum Wittenberg.

^eimat=nTufeum Sahna.

Stäbtifches tTtufeum Hemberg.

^eimat’tBufeum pregfch.

Ufufeum fächfifcher Altertümer, «Torgau.

Stäbtifche Sammlung ^er?berg.

x) 5u bet Bezeichnung: ISlbgermanen vgl. <5. ^offinna, tHannus 23ibl. 6 (1928), 

S. 12. -Tue XEIbgermanen (teilen banad) mit ihren llläanberurnen bte ^auptmaffe 8er 

tDeflgermanen bar. Sie geben aus ben l£lb=Sweben 8er tlatenejeit hervor unb wohnen 

längs bes ganzen iClbftromes von 8er illünbung bis jur Quelle, jwifchen Btauttfcbweig 

im Weiten unb ber Ober im Oflen.

&ie Bezeichnung: früh' unb fpätromifcfje Seit ift abfichtlich vermieben, um jebes 

Ulifjverftänbnis ausjufchliefjen. £)afür finb jeweils bie betreffenben ^ahrhunbert« 

jahlen eingefegt.

2) &as UTufeum 3ena ift in ber Vteuaufftellung begriffen unb konnte baher nicht 

befud)t werben.

3) <T?as Wufeum Wagbeburg war ebenfalls in ber Vteuaufflellung begriffen, 

jebod) konnte ein Ceil bes Ulaterials verarbeitet werben.

3aE) resfcf>rift, 23b. XXXII I
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*5eimat=Mufeum Schfeubin.

^eimat-Mufeum Merfeburg.

Stäbtifches ^eimat=Mufeum Haumburg.

fd>ee Mufeum Weißenfels.

^eimat-Mufeum Seig.

herzogliches Schloßmufeum Altenburg.

heimat=Mufeum Pegau.

(Braßi^Mufeum, Leipzig.

naturtunbliches heimat-Mufeutn, Leipzig.

Sammlung (Brimma.

Mufeum für Orts* unb Volfsfunbe, Ofchan.

heimat*Mufeum Kiefa a. i£.

Mufeum für Mineralogie, (Beologie unb Vorgefchicßte, Bresben, 

Swinger.

Stubienfahrten nach Schießen, Süb* unb Wefl=£)eutfchlanb gaben einen 

s£inbli(f in bas bortige entfprechenbe Material1).

Unfer Arbeitsgebiet umfaßt bas mittlere XBlbgebiet (üblich von Magbe* 

bürg bis ?ur böbmifcßen (Brenze, foweit es ößlich ber Saale/Üzlbe liegt. 3m 

Oflen reicht es bis ;um Fläming unb bis jur XauftQ. 3m großen unb ganzen 

betft (ich fo unfer (Bebiet mit bem ößlichflen Teil bes mittelbeutfcßen Kautnes 

im Sinne Schlüters2).

£>ie älteßen £unbe unferer Kulturgruppe reichen jebod) im Weßen weit 

über bie Saale/Olbelinie hinaus bis ?ur Werra unb bis ?um Main. Wenn 

trotjbem bie ,$Iußlinie Saale/i£lbe als weßliche Begrenzung unferes Arbeits* 

gebietes gewählt würbe, fo besbalb, weil befonbers bie elbgermanifcßen ^ttnbe 

bes I. unb 2. 3<tbrb. n. Str. unterfucßt werben (ollen. T>iefe flnben ftd> aber 

faft nur öfllich ber oben bezeichneten ^lußlinie.

Betrachten wir unfer Arbeitsgebiet im hinblicf auf feine natürlichen Ab* 

gren;ungen, fo (teilen wir feft, baß weniger im Oflen burch ben Fläming unb 

bie Xaufitz, fonbern eher im Süben burch Subetengebirge mit bem großen 

bavorgelagerten Walbgebiet eine ftarfe natürliche (Brenze gegeben iß. £)er 

Horben unb Weften liegen bagegen völlig ungefchütjt ba.

£)as lanbßhaftliche unferes Arbeitsgebietes iß ber mittlere

i£lbelauf mit bem breiten Urßromtal. 5?as Xanbfchaftsbilb bes nörblichen 

Teiles iß bebingt burch Aufarbeitung ber Oberfläche wähtenb bes Diluviums.

x) &ie Kenntnis ber >funborte Koberfen unb XlecftviQ, A. h- (Broßenhain, unb 

VTiefchüg, 21. h- Meißen, mit bem Hinweis, baß es (ich bei ihnen tvaßrfcheinlich um 

tvicßtige zfurtübergänge ßanbele, verbände id> ber freunbl. Mitteilung von Dr. (5. Kier* 

bäum, Bresben, tlanbespfleger für Kobenaltertümer Sachfen.

2) <D. Schlüter, 3}er Kegrijf „Mittelbeutfcßlanb" in: Keiträge jur Hanbesfunbe 

Mittelbeutfcßlanbs (1929), ©♦ 7 jf.
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t£s ^etgt baber feine ftarfe (Blieberung im (Begenfat; ?u bem füblicben Subeten- 

gebiet. So ift es recht be?eicbnenb, ba$ bie (Bräberfelber unb Sieblungen unferer 

Kulturgruppe fid) ausfchlieülicb im nörblid>en Teil auf ben flachen ^oben?ügen 

ber biluvialen tSnbmoränen befonbers entlang bes Älbe-Urftromtales nebft 

feinen VZebentälern ftnben. T>iefe llnböben bieten inmitten ber ?u beacfernben 

flachen Äanbfcbaft ben einzigen natürlichen Scbun gegen bie alljährlich jtveimaV 

im ^rübjabr ««b *5erbft, auftretenben Überfd)wemmungen. 3?er Süben ba- 

gegen war bicht bewalbet, alfo fulturfeinblich.

sBin anberer (Brunb für bie 25egren;ung unferes Arbeitsgebietes burcb ben 

Saale/Älbelauf ift barin ?u feben, ba$ bie 5unbgegenftänbe aus bem beginn 

nuferer Zeitrechnung we ft lieber Saale/'Xlbelinie bereits mehrfach bearbei

tet finb (f.W. Schul?, Arcbäolögifches?ur (Befürchte ber^ermunburen, ITlannus 

t£rg.-23b. 3, 1923, S. £8ff.; 2)erfelbe, T>ie 23evölferung Thüringens im 

lebten Cfahrbunbert v. Thr. (Brunb ber 23obenfunbe. Oahresfchrift XVI, 

1928; X. v. Uslar, Weftgermanifcbe 23obenfunbe, 1938).

t£benfo finb auch fchon bie wenigen /yunbe aus ber 2111 mar f jufammen- 

gefaxt worben (f./y. Xud>enbud), 2lltmärfifcbe £unbe bes I. u. 2. Vahr- 

bunberts n. (Ehr., Vabresfchrift XXIV, *1936, S. 2H/22I-).

&ie tSunbfacben aus 23raunfchweig liegen ebenfalls in mehrfachen Ver

öffentlichungen vor (vgl. u. a. O. Krone, Vorgefechte bes Raubes 23raun- 

fchweig, 1931. £)erfelbe, Zwei germanifche (Bräberfelber ber Spätlatene?eit 

im £anbe 25raunfchweig, Utannus 27, 1935, S. Io7—123; f. auch Uslar, 

a. a. 0.).

T>er beginn ber hier ?u bebanbelnben (Bruppe ift burcb bie bereits genannte 

Arbeit von Schul; etwa für bas ausgebenbe letzte Aabrbunbert v. Ztr. feftgefet?t. 

2?as t£nbe berfelben wirb burcb ben 25eginn neuer fultureller (Brfdyeinungen 

beftimmt, wie btefe bann befonbers burch bie Schalenurne, burd? bie Bibeln mit 

hohem Ylabelbalter unb (fpäter) burcb bie ^ibel m. u. 3. gefenn;eichnet finb. 

£>ie vorliegenben (Bräberfelber nun geftatten es, eine Unterglieberung 

biefes Zeitabfcbnittes in brei Stufen vor?unebmen:

Stufe A umfaßt bie (Bräberfelber Schfopau, Kr. lUerfeburg; (Brohromftebt, 

Kr. Weimar; Krüdyern, Kr. T)effau-Köthen; mit gefchweiften 

Spätlateneftbeln unb frübeften Augenfibeln (wie Schul?, (Bermania 

10, 1926, S. HO—112 unb Almgren 4A).

Stufe B umfaßt u. a. bie (Bräberfelber 23ornit?, Kr. Zeit?; Profit;, Kr. 

tHei^en; Klein;erbft unb Wulfen, beibe Kr. T)effau-Xöthen; ^ol?- 

xveifiig, Kr. 23itterfelb; mit Stüt?balfenfibeln, früheften Bibeln ber 

(Bruppen Almgren I—IV unb Augenfibeln (wie Almgren 3-5 ff.). 

Stufe C umfaßt bie (Bräberfelber Zahna, Kr. Wittenberg; Einbau-Sorge, 

Kr. Zerbft; mit fpäten Bibeln ber (Bruppen Almgren I—IV, frühen 

Bibeln mit fyofyem Y7abelh<xlter unb frühen Scheibenfibeln, 

r
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Vie im Vorbergrunb her Betrachtung flehenben fragen nach bet Herkunft 

unb nacf) bem Verbleib unferer tBittelelbgruppe wollen wir burct) bie formen» 

kunbliche Betrachtungsweife vornehmlich ber ©rabgefäfle beantworten. Wit 

^ilfe ber ^ormenkunbe ifl es bann möglich, chronologifche Unterfcheibungen ju 

treffen, um fo ben (Bang ber Entwicklung verfolgen ju können.

5um anbern wollen wir bie befonbers burch bie ^Keramik beftimmte ^Kultur» 

gruppe gegenüber Hacbbargruppen abjugrenjen unb möglichfl ftammeskunblich 

ju beftimmen verbuchen1).

Wir beflnben uns hier bereits am Anfang ber fchriftlichen Überlieferung. 

2lufler einigen flüchtigen unb fleh wiberfprechenben ^inweifen bei ben alten 

Schriftflellern flnb jeboch keine genaueren Berichte vorhanben, aus benen wir 

bie bamaligen Verhältniffe unferes ©ebietes entnehmen könnten. Um aber ein 

möglichfl getreues Bilb ber bamaligen Befleblungsverbältnifle ju gewinnen, 

wollen wir uns vornehmlich auf bie Bobenfunbe flütjen. Vnfolgebeflen ifl 

jur Erforfchung obiger fragen in erfler Einte bie archäologifcfle 2lrbeitsweife 

herangejogen worben.

2luf archäologiflhem Wege lernen wir ^Kulturgruppen insbefonbere an 

*5anb ber (Brabanlagen mit ihrem Inhalte unb auf (Brunb ber Sieblungsfunbe 

kennen, Vabei jeugen bie ©räber mit ihrem Vnhalte am beflen von ber kul» 

turellen unb volklichen ougehörigkeit bes Beflatteten. Venn es war barnals 

Brauch, ben Toten in voller Tracht unb Tlusrüflung ju verbrennen. Ver 

Eeicbenbranb unb bie Beigaben würben in eine Urne getan unb beigefetjt. 

So flnb bie ©efäfle unb ihr Inhalt flets engflens mit ber Sitte bes betreffenben 

Volkes, bem ber Tote jugehörte, verbunben gewefen. 2lus biefem ©runbe 

flehen bie (Bräber mit ihrem Inhalte im Vorbergrunb unferer Betrachtungen. 

£ür bie zeitliche Beflimmung eines <$unbes flehen uns verfchiebene ^Ufa

mittel jur Verfügung. So flnb bereits bie wichtigflen Beigaben in ihrer typo» 

logifchen unb jeitlichen Tlbfolge jiemlich genau feflgelegt, wie j. B. bie Bibeln 

burch 2llmgren2) unb bie Waffen burch 3ahn3). 3luch bie übrigen Beigaben 

können weiteflgehenb jur jeitlichen näheren Beflimmung eines £unbes hetan- 

gejogen werben. Vaburcf) war es möglich, bie ©efamtperiobe in kleinere Seit» 

abfehnitte ju unterteilen (vgl. S. 3). tTTit ihrer ^ilfe vermögen wir nun ein 

genaues Bilb über ben Befleblungsgang unferer ^Kulturgruppe ju vermitteln. 

Ver gröflte Wert ifl babei auf bie ©rabfunbe gelegt, um fo in vergleichenber 

Betrachtung eine beflo juverläfflgere Vatierungsmöglichkeit unb jugleich bamit 

x) Vgl. bß3u (5. Eoffinnß, Mlannus 23ibl. 6 (1928), S. 21: „Streng um» 

riffene, fd>arf fleh berßiisbebenbe, gefcbloffene ßrdjßölogtfche SRuIturprovinjen fßllen 

unbedingt mit befltmmten Völker» Ober Stßmmesgebieten jufummen."

2) <B. 2llmgren, Studien über norbeuropäifcfle xfibelformen. ÜTnnnus 23ibl. 32, 

1923.

3) W. 3ßhn, Vie 23etVßffnung ber (Bermunen. Mlßnnus 23ibl. 16, 1916.



auch eine feinere typologiSche 2lbfolge bes Veramifcben Entwicklungsganges 

ZU gewinnen.

Syftematifch ausgegrabene größere Gräberfelber4) unb Sieblungen liegen 

nur in geringer Sahl vor. 5)as bebeutet einen tHangel für bie GeSamtbeurteilung, 

ber im HTaterial begrünbet ift; jeboch reichen bie /funbe bazu aus, einen Über

blick über bie bamalige ^Kulturhöhe zu gewinnen.

Stand der forfcbung.

<Die im Saale- unb mittleren Elbgebiet etwa um bie ülitte bes letzten 

Cfahrh. v. Str. auftretenben fchwarzglänzenben, reichverzierten Tonfttulen 

ftnb zuerft von W. Schulz bebanbelt worben* 2). Schon bamals wies er auf 

ben Gegen fatz bin, ber zwifäen biefer burch bie Situlen beftimmten neuen Kul

turgruppe unb ber vorher einheimischen befteht. tiefer GegenfatZ berechtigt 

zu bem Schluff, ba$ es ftch babei „um bas Einbringen eines neuen Stammes" 

hanbelt.

Einen ausführlichen 23eweis für ben 25evölferungswechfel im mittleren 

Saalegebiet auf Grunb ber vorgeschichtlichen Tatfachen bringt bann W. Schulz 

in feiner bie Suftänbe bes ganzen letzten Cfcthrh. v. Str. im Saalegebiet utn- 

faffenben Arbeit (f. o., S. 3).

3n einer früheren Sufammenftellung von /funben aus biefer Seit bat 

W. Schulz bereits auf einer Karte bie äu^erft Schwache 23efteblung Thüringens 

im I. 3ahrh. n. Str. ztmt Tlusbruck gebracht3 4). Gleichzeitig geht baraus bie 

Häufung ber /funbe aus bem I. unb 2. 3ahrh. n. Str. am Elbefnte hervor, 

tiefes Gebiet (in ber ^auptfache bas oftfaalifche Einhalt) wirb nun als bas 

Kerngebiet ber „^ermunburen" bezeichnet4).

XSeuerlich hat Uslar verflicht, bie kulturellen *Sinterlaffenfchaften ber 

Spätlatenezeit bis zwu 3. Oahrb. rt. Str. im Gebiete Thüringens bis hinauf 

Zum oberen llfain ben „^ermunburen" zwzuSchreiben5). /für ibn befteht feine 

(Sunbleere im I. unb im Anfang bes 2. Gabrh. n. Str. im Gebiete weftlich 

ber Saale6), demnach gehören fowohl bie charakteriftifcben Tonfitulen ber

4) £>as im UTufeum Bresben aufbcivabrte unb rot längerer Seit ausgegrabene 

(bräberfelb vom „tEanzberg" bei Profit;, Kr. Uleifsen, ift mir nicht zur Veröffentlichung 

freigegeben tvorben.

2) W. Schulz, 2lrd)äologifches zur (Befchichte ber ^ermunburen. Ulannus, Ifirg.- 

23b. 3, 1925, S. 1-8—55.

3) &erf., vfunbe aus bem 23eginn ber frübgefcbichtlichen Seit in ber £. f. V.= 

6aUe. Oahresfchr. XI, 1925, S. 27/68 (S. 66, 2lbb. 13).

4) 3?erf., &ie ©ermanen MTittelbeutfchlanbs in ben erften Sahthunberten unferer 

Settrechnung. 2lnhalt. <5efd)ichtsbl. 1925, 6- I (S. If ff.).

s) llslar, S. 173ff.

6) S?erf., S. 167; vgl bagegen W. Schulz, 3ahresfd>r. XVI, 1928, S. 86ff»
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Spätlatenewit bis ;um beginn bet Xäbchenver;ierung, als auty bie für bie 

mittlere 2$aifer;eit von ihm felbft vorgefübrte T^eramtf ;u einem ununter* 

brochenen Entwicklungsgang. 2lls Beweis bienen ihm „an mehreren mittel- 

kaifer;eitlicben Sieblungsftellen in Thüringen vorfommenbe, in freibänbtger 

punftmanier ober mit punfträbcben verwerte Scherben mit T^reu;*, Winkel* 

banb* unb HTäanbermufter". Uslar nimmt alfo an, bah bie punfträbcben* 

manier fleh hier unb ba langer gebalten babe1). diefe 2lnftcbt glaubt er be* 

fonbers burcb ben Befunb ber Steblung von Balbersbeim (Be;. 21. (Dcbfenfurt/ 

Unterfranfen) ftü^en ;u können.

Soweit bte bisherigen arcbäologtfcben llnterfucbungen, bereu Ergebniffe 

alfo folgenbe ftnb: Wäbrenb Uslar befonbers bas (Bebiet weftlicb von ber Saale 

für bie „^ermunburen" beanfprucht, be;eicbnet W. Schul; als ihr 2$erngebiet 

im I. unb 2. Oabrb. n. Ztr. ben mittleren Elbelauf2).

ßertatturigsfitten.

A. Urnengräber.

die allgemein übliche Beftattungsfitte bes I. u. 2. 3abrb. n. Ztr. ift bie 

Verbrennung bes (Toten in voller 2lusftattung, wobei Scbmuckgegenftänbe, 

Werk;euge ober Waffen mitgegeben würben. die Beifegung erfolgt, inbem 

bie £eichenbranbrefte vom Scheiterhaufen gefammelt unb in eine meift be

fonbers fd>ön geformte unb reich verwerte Urne getan werben, Es banbelt ftcb 

babei um eine 2lrt pracbtkeramtk. Versehentlich ift eine beftimmte 

Schichtung ;u beobachten, inbem bie Scbäbelteile oben liegen. kentere weifen 

abftchtltcbe Zertrümmerung (nach bem 23ranbe) auf, wahrfcbeinlich um Kaum 

;u fparen. denfelben Zweck hätte neben ber rituellen Bebeutung auch bas 

urfprünglicb wohl von ben Gelten übernommene Verbiegen ber Waffen3), 

ba fte ;ufammengebogen mit ben übrigen Beigaben leicht in ber Urne plan 

fanben. 2llle Beigaben liegen ;umeift obenauf ober in bem £eichenbranb. ITlit 

unter finben ftcb bie Waffen auch über ober neben ber Urne4).

die Urnen würben ohne Schut; in ber geringen Tiefe von etwa 0,4-0 

bis 0,70 m unter ber Etboberfäche beigefet^t5). diefe Tatfacbe läft erkennen, 

bah 5- Heine ^ügel über ber Urne nach ber (Brabanlage vorbanben waren.

9 Uslar, S. 50—52.

2) demgegenüber geht bte ITleinung ber <0efchicbtsforfd>er bahtn, baf bte ’Zermun* 

baren fogar ;wif<hen Werra unb Elbe anfäffig waren, fo Zeufj, die deutfchen unb 

ihre Vtachbarftämme, S. Io2ff.; 23remer Cb., Ethnologie ber germantfchen Stämme, 

Straf bürg (1905), S. 204 ff.; Schmibt, Eefchichte ber beutfchen Stämme II, S. 324ff. 

diefe 2lnftcht ift nur bebingt richtig, wie unfere Unterfucbung einbeutig ergeben hat.

3) Vgl. UI. 3 ahn, Bewaffnung, S. 20.

4) o. 3. 3 übenberg, f. W. Schul;, ^ahresfcfrift XI, S. 54f.

5) demnach bürfte bie ^umusbecfe ftets burchfof en worben fein, fo baf bie CBefäfe 

wenigstens mit bem 23oben im anfiehenben 25ies ober Sanb ftanben.



TecFfchalen fehlen. Eebiglicb in (Broßromftebt würben nur ganz vereinzelt 

flacf>e Steinplatten als TecFel gefunben1).

3tle £eid)enbranbbehälter bienen überwiegenb Tongefäße, mitunter 

auch 23ron?egefäße, biefe befonbers in ber ^rübftufe.

Ta felbft in ben großen (Bräberfelbern von (Broßromftebt, Profit?, Sahna 

unb €inbau=Sorge Fein einziger Verbrennungsplatz gefunben würbe, fo 

ift anzunehmen, bah bet* Tote nicht am 23eftattungsort verbrannt würbe.

Tie (Br ab er finben ftch häufig einzeln ober nur in Heinen (Bruppen bei= 

fammen wie in Holzweißig. Taneben Fommen auch in jeber Stufe mehrere 

große (Bräberfelber vor, von benen bie ber Stufe B leiber am meiften zerftört 

würben. Sie finben ftch in allen brei Stufen auf Fleineren Höbenzügen im 

(Belänbe, wie z. 23. in VHeisborf— „Qfterberg", SchFopau — „Sd>webenbügel", 

Krücßern — „Krähenberg", profil? „Tanzberg" u. a. 2luf folgen Höben 

finben ftch je^t häufig Kies= unb Sanbgrubenanlagen, burcß bereu betrieb bie 

(Brabanlagen [ehr gelitten haben.

Tie Urnen flehen in ben großen ^riebhöfen verhältnismäßig bicbt beb 

einanber, etwa im 2lbftanb von einem UTeter, zmneift unregelmäßig. 2luf 

Fleineren plät?en, wie z- 23. in Holzweißig, Fonnten größere Entfernungen 

feftgeftellt werben. 3n Kleinzerbft fanben fid> einmal mehrere Urnen in einer 

Keibe fyintereincmber in norb-Süb-Kicßtung.

23efonbers reiche unb viele 23eigaben ßnben fid> in (Bräbern mit 

E>ronzegefäßen, aber auch in folcßen mit Situlen ber ^orm I. 23eigefäße 

aus Ton finb bisher beFannt aus einem Kinbergrab von 23abewit?. Es 

banbelt ftch wabrfcbeinlicb um ein Spielzeug. Ein anberes (Brab mit 23eigefäß 

ftammt aus Kleinzerbft (gefunben 1938; beibe !Uuf. Köthen).

Tie Unterfcßeibung ber einzelnen 23ranbgräber, ob Ulänner= ober 

grauengräber, ift nur bet einbeutigen 23eigaben möglich. So finb alle 

(Bräber mit Waffen felbftverftänblich als Ulännergräber anzufprecßen. £ür 

,5rauenbeftattung fpricßt wohl reichlicher mitgegebener SchmucF. Ktnbergräber 

finb einmal an ben Fleinen (Brabgefäßen unb ?um anberen an zumeift wenig 

vorhanbenen 23eigaben z« erFennen. Entfcbeibenb ift natürlich ber Eeichen-- 

branbbefunb, foweit biefer vorliegt unb überhaupt noch 3W Unterfuchung 

herangezogen werben Fann.

Eine anbere UlöglichFeit, tUänner-' unb <$rauengräber z« unterfcßeiben, 

gibt uns bie Trag weife ber Bibeln an bie Hdnb. Tarüber wißen 

wir außer aus fchriftlichen Quellen auch burch bie (Brabfunbe 23efcbetb. 

Es würbe nicht nur eine einzige ^ibel getragen, bie bie Kleiber auf ber Schulter 

zufammenzuhdlten batte, fonbern [ehr bäußg ßnben ftch tn ben (Bräbern zwei 

ober mehrere StücFe oft von gleicher ober ähnlicher £orm. So Fennen wir 

') <5. t^id)bovn, Tas (Bräberfelb von <5roßromflebt,Wannus 23tbl. 1927, S.3.
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für unferc Seit allein im Wittelelbgebiet über 90 (Brabfunbe, in benen ;wei 

unb mehr Bibeln jufammen vorkommen1). VTach bem 53efunb finb folche 

(Braber burch ihren übrigen Omhalt an Schmuck= unb Hausgerät ;umeift als 

^rauengräber ;u erkennen.

Ulit Ausnahme ber (Bräberfelber liefen ftcf> im ganzen noch etwa 30 einzelne 

Waffengräber ober beren Xefte nachweifen. 2(us ben 53efunben aller biefer 

UTännergräber get)t beutlicb hervor, ba£ aufer ben Waffen feiten eine ^ibel 

beigegeben ift. 5?iefe Tatfache erinnert uns an bie Sitte ber (Bermanen, mit ent= 

blö^tem ober nur leicht bebecktem Oberkörper ?u kämpfen, wie Tacitus berichtet2). 

Tlu^er in (Brofjromftebt3) finb bei uns keine gleichartigen /fibelpaare in HTänner= 

gräbern mit Sicherheit nachweisbar. ££s fei aber barauf hingewiefen, bah fte 

mehrmals als Beigaben von (Bräberfelbern bekannt finb, bie ?um großen Teil 

aus Waffengräbern beftehen, fo 3. 53. von Brüchern, Wulfen, 2Uein;erbft.

t£in Vergleich ber in grauen* unb VUännergräbern gefunbenen Bibeln 

lä$t uns erkennen, bafj biefelben formen von beiben (Befchlechtern in ben erften 

Vabrbunberten n. Str. unterfcbiebslos getragen würben.

B. 23ron;e = Urnengräber mit JLaubausbettung.

t£ine recht eigenartige 53eftattungsfitte ift bie verfcbiebentlicb beobachtete 

2luspolfterung ber (Brabfohle mit £aub, wie bies bei ben bronzenen Urnen 

beobachtet werben konnte. £s fanben ftch nämlich <rn ihrem Unterteil beutlicbe 

pflanzen* unb 23lattabbrücke. So ift bies ber ^all bei bem im 3uni 1938 ge-- 

funbenen bronzenen £imer=(Brab in ber Schwabenheibe bei 2Uein;erbft, 

2Sr. Teffau^öthen4). Solche in £aub gebettete bronzene Urnen biefer Seit 

finb auch aus bem übrigen JXlbgebiet bekannt, wie 3. 53. im £angobarbengebiet5).

') (£l>r.’öoftmann, «Darjau, S. 8 bejeicbnet bas Vorhandenfein von jwei bis 

drei Spangen als jum normalen 73nt>alt 8er etnjelnen Urnen gehörend, „von denen 

dann ,lets jwei einander völlig gleich waren“.

3n doppelter fafl gleicher 2lusfkattung fanden ftch bei uns folgende Jtbeltypen: 

2llmgrenl9; £5/£6/4-7; 28/29; 77; I5I/I53 und verfchiedene Sd>eibenftbeln. Dgl. 

daju unfere Beilage II, Jf ibellfften.

2) tCacitus, (Bermania, c. 6.

3) (B. ISichhorn, a. a. (IX, S. 211 bat in mehreren UTännergräbern je jwei 

völlig gleichartige Jibeln gefunden, während fonfi in UTännerngrabern nur eine Jibel 

vorhanden ift.

4) UTuf. -Röthen —- <5err Prof. (Böge machte mich bei einem 53efuch im Uluf. 

'.Rothen (1939) perfönlid) darauf aufmerkfam.

5) Vgl. 1U Wegewig, S. 29 (<Brab 131. 22B) 126. 2159; bef. S. 71 f.

(B. Bdjwantes, Itüneburger Ulufeumsblätter, »j. 9 (I9H), S. 26 mit 2ln> 

merk. I und S. 15 f (Vlienbüttel).
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C. Beb ein grübet.

2ln Btelle bet Urnengräber ftnben ftcf> auf (Bräberfelbern mitunter nur 

einzelne Beigaben, bie frei in ber i£rbe liegen. Bie ftnb bisher meift als „ÖUnzeb 

funbe" in ben 2lusgrabungsbericbten bezeichnet worben. neuerliche 25eob= 

aebtungen laffen aber barauf fchliefen, ba^ e6 fi^> CvUCh 9™* um (Bräber banbelt. 

3>er 25etreffenbe ift anfd?einenb nicht wieher in bie Heimat zurücfgeFebrt. 21 n 

feiner Btelle würben nur eine »Sibel ober feine Waffen beigefe^t, bie feine 2Vtme= 

raben mit in bie Heimat zurüctgebracbt haben mögen. Belebe „i^inzelfunbe" 

ftnb begannt vom (Bräberfelb Bcbenfenberg1) unb neuerbings von bem (Bräber 

felb TUeinzerbft Bchwabenbeibe (2$r. ^effau-TKötben), wo webet eine Urne noch 

Äeichenbranbrefte, fonbern lebiglich Waffen unb 2lusrüftung eines Griegers 

gefunben würben2).

D. 25r an b gr ttb e n gr über.

Von ber biet üblichen 25eftattungsfitte weichen einige »Sunbe ab, bie in 

ben 23eginn unferer Seitrecbnung geboren. Bunäcbft ftnben ftch einige (Br ab 

anlagen, bei benen ber Äeichenbranb ohne (Befähz meift zuhauf am 23oben 

einer mit ben fonftigen Verbrennungsrütfftänben (vermifcht mit £eichenbranb= 

ftücfcpen) angefüllten (Brube liegt; es ftnb bie fogenannten 23ranbgrubengräber. 

Vermutlich ift ber fauber ausgelefene Äeicbenbranb in einen 23eutel ober ber= 

gleichen getan worben.

■Pie Beigaben biefer (Bräber ftnb meift gering unb entfpreeben etwa benen 

ber Urnengräber.

Bolche 23ranbgrubengräber ftnben ftch in Bcpenfenberg (»Sbft. II, 4 (?) 

unb 883) unb in Bcbertnen (am neuen »Sriebhof)4).

E. Waffengräber.

2luffallenb ift, bah ftch Waffen z«fammen mit beftimmten (Befäpformen 

ftnben. Bo vor allem bei Bitulen ber »Sorm I, ferner auch bei ben frühen, 

noch reich verzierten Bitulen her fform 3 mit gufiktfk. Von ben 

25ronzegefäüen ftnb es befonbers bie x£imer unb bie Steffel mit eifernem 

Xanbbefchlag, bei benen Waffen als Beigaben gefunben werben5).

x) ig.Waple, ^apresfepr. VIII, 1909, B. 207, (BcpenFenberg II, Jbft. 5 u. 93).

2) B. Preffebericpte: <Der Wittelbeutfcpe vom 26. 3. 39 un8 ’actU. Vtacpr. vom 

28. 3. 39.

3) B. 2lnm. I, B. 205f.

4) B. unfere Beilage I, ^unbortverjeiebnis (mit XLiteraturangabe).

5) Bcpon (5. Bcptvantes (Vtacbricptenbl. f. Vtieberfacpfens Porgefcp., 1921,

2, B. lOf.) weift barauf bin, bafj »tonfitulen unb JSronjegefäfje für bie Iangobar» 

bifeben ITIännerfriebpöfe bejeiepnenb ftnb.
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Sämtliche übrigen (Befäßformen haben nur vereinzelt Waffenbeigabe, ßäußger 

jeboch vor allem bie Situlen her <$orm 2, bie bann faft ftets reicf> verziert zu 

fein pflegen. 2lm Örnbe unferer periobe weifen (Befäße mit einem ^enfel unb 

brei Knubben öfter als bie anberen Urnen Waffenbeigaben auf (f. Taf. XLIII, 

10—12).

sDiefe Waffengrabgefäße überragen im allgemeinen bie anberen (Befäße 

häufig an (Bröße unb 2lusbehnung; jebocb kommen auch Ausnahmen vor, 

wie 3. 33. <Taf. XXXIV, I aus Ätnbau/Sorge zeigt.

3?ie in ber Stufe A üblichen Waffengräber ftnben ftcß aucß in ben erften 

beiben Vahrh. n. 5tr. im mittleren Älbgebiet. Oebocß ftnb fte bei weitem nfcb>t 

mehr fo häufig wie eßebetn. 2luch ftnb nur mit Waffenbeigaben ausgeftattete 

Sräberfelber von Stufe B ab nicßt mehr beobachtet worben, dagegen fanben 

ftcb auf jebem größeren 33eftattungspla^e Waffengräber neben einfacher aus= 

geftatteten, waffenlofen 33eife^ungen. Von einer Sitte, nacß (Befcblechtern 

getrennte t$riebhöfe anzulegen, wie für Stufe A angenommen ift, Fann hier 

nicßt mehr bie Xebe fein. 21 m t£nbe unferer Periobe (Stufe C) ftnb burch 

Waffen beftimmte VBännergräber recht feiten geworben. Waffengräber ftnb 

alfo in allen brei Stufen nachweisbar, nehmen aber zahlenmäßig von Stufe 

ZU Stufe ftarf ab.

Tlbfchließenb läßt ftcb bazu fagen, baß bie Waffengräber faft ftets burch eine 

2lrt pracbtferamif unb aucß fonft reichere 33eigaben ausgezeichnet ftnb gegen

über ben übrigen (Brabfunben aus ben erften Aahrhunberten.

F. 25örpergräber.

t£ine anbere Sitte aus biefer Seit ift bie 25örperbeftattung. £)iefe ^Körper» 

gräber werben ftets für ftcb unb faft immer einzeln gefunben. Sie bilben eine 

Sonbergruppe. Wir laßen hier eine furze Jufammenftellung ber ^unborte 

folgen.

W. Scßulz1) nennt 1925 folgenbe ^unborte:

(1) Wefteregeln, 25r. Wanzleben.

(2) Cöllnitz, Saalfreis.

(3) ^alle, Stabtfreis.

(4) Zwochau (Scßlabitz), 25r. S?elttzfch.

(5) Schfeubitz, 25r. UTerfeburg.

(6) Wehlitz, 25r. IHerfeburg.

(7) Köffen2), 2$r. UTerfeburg.

x) XV. Schulz, Sabtesfcbt. XI, 1925, S. 68 unb Saßresfcbr. X3 I, 1928, S. 84; 

vgl. «Derfelbe, XRannus 20 (1928), S. 198 mit 2lnm. 2.

2) l£in SFelettttrab mit Tlingftbel (f. 2\ap. Ovingftbeln) bürfte als fpätFaiferjeitlicb 

ausjufcßalten fein.
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(8) 25r. ££c?artsberga.

(9) Vippacbebelbaufen (?), 25r. Weimar.

(10) VIiebera;immern, 25r. Weimar.

S)a;u tommen am? bem nörblidjen ^arjgebiet:

(11) ^alberftabt=0ft im (Beböl; ^einbol;1) unb 

aus bem mittleren €5aalegebiet:

(12) ^elmftebt (25raunfd>weig)2).

(13) Xocb^u, Saalfreis3).

(H) Wüfteneutfcf», 25r. ITIerfeburg4).

(15) (Tecbtvin, 25r. Seit; (ungewiß!5)).

2lbb. I. Tiörpergrdber bes I. 3abrb. n. Str. in Hiittelbeutfcblanb.

2?ie Beigaben (befonbers Bibeln) batieren biefe (Bräber ;umeift jtemlicb 

früh, bauptfäcf)Iid> in bas I. 3abrb. n. Str. fehlen vor allem Waffen6).

]) :&rufe, 3?. 21. III, 1—2, S. 119, fcaf. II, 8.

2) <5. Ixoffinna, Hlannus 25, 1933, S. 21, 5. X)gl. 2llmgren, S. 138.

3) VTowotbnig, 3at>resfcbr. XX, 1932, S. 86/87.

4) £. f. XX 37: 5-; ein SFelett, eine fräftig profilierte Sronjeftbel (früh).

5) Vtacb WilFe, Seiger Txreis, S. 7of.

6) 2lusgenommen Vtteberjimmern mit ttanjenfpige; f. <5öge = ^6fer-Sfcb>e» 

fd>e, S. 273.
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Xucb charakteriftifche Keramik ift nur feiten vorbanben. 5>aburch ift eine volk- 

Hebe Zuteilung ber (Bruppe recht erfchwert. Äebiglich aus Mochau ift eine Heine 

fchwarre Situla bekannt1), bie einem Heinen (Befäh <tus einem Sieblungsfunb 

bei Staffurt ähnlich ift2).

bemerkenswert ift, bah bie Schübel nicht einheitlich finb. Xus Schketibin 

ift ein bolychokephaler 3), aus Wefteregeln finb brachykephale Schübel bekannt 

geworben 4).

Xlle biefe ^Körpergräber vereinen ftd) ?u brei größeren (Bruppen (f. 2Vwte, 

?lbb. I). 2?ie eine fiitbet fich ?wifchen 3lm unb Unftrut, bie anbere im Elfter* 

münbungsgebiet unb bie britte nörblicb bes ^ar;es.

Sbiefelbe i£rfcheinung für Scbleften unb böhmen im erften 3abrh. 

n. otr. wirb von W. Oahn auf keltifchen »Binfluh ?urücfgeführt5). W. Schul; 

glaubt bagegen, bah es ftch nicht nur um eine Sittenübertragung allein, fonbern 

bah cs fich tatfächlicb um ,^rembe h^nbelt, bie im Sufamntenhang mit ben 

^anbelsverbinbungen aus bem Oftalpengebiet in bas Saalegebiet gelangten6).

Ulobnbau und Siedlungsweife.

Hausbau unb Wohnlage.

Sieblungsftätten finb meift nur bureb Scherbenfunbe bekannt. mitunter 

finb mehrere (Bruben, eine ^erbftelle ober ein baefofen mit charakteriftifchem 

material aus biefer Seit feftgeftellt. Hur wenige fyftemattfche (Brabungen 

würben bisher burchgeführt, fo ;. b. bei Xken, 3?orna unb Kiefa. Somit finb 

fiebere ^inweife auf ben Hausbau unb bie Sieblungsweife noch recht gering.

3n &orna7) ift ein faft rechteckiger Pfoftenbau von etwa 6 X 8 m ?lus= 

behnung ohne ^erb aufgebeCkt worben. 3n Xken8) kam bagegen ein mehr 

apftbenförmiger (Brunbrih eines pfoftenbaues zutage.

J) Vtoivotbnig, a. a. <£>., 2lbb. I.

2) beefer, 3ahresfd>r. XX, 1932, S. 8I-/85, 2lbb. I, 6.

3) 2lbb. W. Schuh, 3abresfchr. XI, 1925, £af. XV, 2.

4) Siebe Virchow, 5. f. Ä., banb 18, 1886, Veth* S. 560ff.

5) W. 3abn, UTannus bibl. 22, S. 85.

6) W. Schuh, 3ahresfchr. XVI, 1928, S. 85. Verfclbe, tHannus 20 (1928), 

S. 198 mit 2lnm. 2. Verfelbe, Vie Sfelettgräber 8er fpätrom. Seit in ITlittelbeutfch* 

lanb, XHannus bibl. 22, 1922, S. IO£. — Schul; nimmt feinen Sufammenpang mit 

ben SFelettgräbern bes 3./V. 3ahrh. n. Str. im Saalegebiet an.

’) <f. VTiquet, cBermanifche Sieblung aus bem I. Sabrb. von Vorna, 2xr. Witten* 

berg. VTachricbtenblatt 1936, 12, S. 293.

8) p. (Brimm, 3<rbresfchr. XIX, S. 10—16 mit 2lbb.
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(Sine etwa £ X 5 m gro^e ovale t^intiefung mit flachem 23oben unb swei 

Derbfe^ungen konnte in Straach1) beobachtet werben, (Bine äfmlidte länglidx 

ovale (Brühe, aber nur mit einem eingetieften Derb, ftammt aus Sädhvar2). 

3n Straad? (f. 2lbb. 2), wie neuerbings auch in 2lken3), waren über Derb

anlagen b;w. 23atföfen Heinere bauten mit vier X£ckpfoften errichtet, fo baff wir 

hier von einem Heinen „23acf häuschen" fprechen können. 3n 2lken fanb fid> 

babei aud) noch ein größerer pfoftenbau als Hebengebäube von etwa 6 m 

Xänge mit Derbgrube. Um ein ähnliches VTebengebäube fcheint es ftct> in 

23ottenborf ;u banbeln 4).

Backöfen aus biefer Seit ftnb in unferem (Bebtet mehrfach gefunben worben. 

Obre 23auart war folgenbe: ber mulbenförmig eingetiefte Unterbau beftanb 

entweber aus JLebm ober aus großen ^elbfteinen, bie mit Heinen Steinchen unb 

j^ebm verbunben unb verkeilt würben, wie bie 2Ibb. 2 unb 3 aus Straad) 

zeigen. £>ie einft ftch barüber wolbenbe Äehmkuppel war eingeftür^t unb füllte 

bie Ululbe aus. 2lbb. 2 unb 3 zeigen ben Xekonftruktionsverfud) ber Vecke burch 

punktierte hinten an. ähnlicher 23auart bürfte ein 23ackofen gewefen fein, 

ber bei Sahna gefunben würbe5).

Heben ben 2$ocbftellen in gefchloffenen Heinen Käumen ftnb aber auch 

offene ^Kochlöcher unb Derbe benutzt worben, £>abei ftnb bie Derbgruben rneift 

tieffchwane Verfärbungen mit kretsrunb ober oval pflafterförmig gefegten 

Derbftetnen, gewöhnlich runben ober ovalen Umfanges. Tlu^er einigen Scher» 

ben finbet man fuer befonbers viel Dol;kohle unb 2lfche,<L. auch Äebmeftrich 

?wifchen ben Steinen, wie einmal in Straach feftgeftellt werben konnte.

2lls Hebenbauten ftnb vielleicht auch fogenannte XSifenfdtmelsftätten an;u- 

fehen, wie fte ;. 23. aus Elfter (£. f. V. Dalle) unb 7\öplit$6) bekannt geworben 

ftnb.

x) Vb. Voigt, Äine wefigermanifch»herntunbutifche Siedlung bei Straach, 

l\r. Wittenberg. Vtachrichtenblatt 1936, Deft 12, S. 29£. Wir höben hier wohl ein 

kleines Nebengebäude vor uns, das fpeüell als 'tvocbraum gedient t>at. Zacitus, (Ber» 

mania, c. 16, und Plinius, Dift. Nat. 19, I berichten, da£ bie (Bermanen biefer 

Seit eingetiefte, kellerartige bauten gekannt haben, fte erwähnen unterirbifche Vorrats» 

unb Webekcller.

2) (Brauert, 3ahresfd>r. XX, S. 81—83.

3) (Brabung ber XL. f. V., 1938.

4) W. Schul?, Mtannus 20, 1928, S. 198.

5) mündliche Mitteilung XLehrer Ulöbtus, Sahna. Vgl. baju 21. 'Kiekebufch, 

P. S. VI (I9H), S. 303 ff. 2V Ducke, (Bermanifche 25acfofen aus SchIeswig=Dolftein, 

CDffa I (1936), S. 88flr.

6) (B. <f. (Bändert, Vie Strafte Vüben—2xemberg im Wandel der Seiten, in: 

Vübener Deide, 1926, S. Il9ff.
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UH : firniß/^:Setp-nöeck des Backofens O; Stein

«Ho'. a.n.rret)en^er Ries

CLuf fielet unb Profil mit fte£on|truftion uBac£ofenl!axi56traad] 

2lbb. 3.



16 Sapresfcbrift für mittelbeutfcbe Vorgefcbicbte

Wir Formen alfo mit ziemlicher Sicherheit annehmen, baff bie gröfferen 

23a<fofenanlagen unb Herbe, bie viel Hit$e unb (Blut entwickelten, außerhalb bes 

eigentlichen Wohnhaufes untergebracht waren1).

Die »Säufer mit ihren VIebengebäuben fcheinen Feine bestimmte Äage* 

anorbnung zueinanber gehabt zu haben.

Sur Errichtung ber fenFrechten Hauswänbe bienten in Dorna, 2lFen unb 

Xiefa pfoften, bie — in gewißen Xbftänben — in bie Erbe eingerammt waren. 

27 ach ben mehrfach gefunbenen ÄehmbewurfftücFen ift anzunehmen, bah bie 

Wänbe aus mit Jtehm vertriebenem XutenfiechtwerF beftanben, wobei wohl 

an eine 2lrt ^achwerFwanb zu benFen ift. Ob ein weiter Wanbverputz verwanbt 

würbe, wie ibn cEacitus2) erwähnt, lieff ft<h uicht feftftellen.

2lls Dachbauart ift bas auch fpäter übliche A’irftbach unb Walmbach (vgl. 

Xpfibenbau von 2IFen) wahrfcheinlich.

3m Vergleich mit ben 25efunben aus anberen (Begenben zur gleichen Seit 

bürfte bas XechtecFhaus als vorherrfchenb anzunebmen fein3).

Die Wohnhäufer würben wobl meift auf ber bamaligen 25obenoberffäche 

erbaut. Soweit es ftch nicht um pfoftenbauten banbelt, ift alfo an 23alFenlage 

(etwa mit Steinunterlage?) zu benFen, was ben Ylachweis eines H^usgrunb* 

riffes burchweg erfchwert.

T) Vgl.ro. Schulz, Das germanifebe »Saus in ber vorgefcbicbtlicben Seit. IHannus 

23ibl. II, 1923 2, S. £7f. 2lucb bie Steblungsgrabung von Kablow (UTarF 23ranben* 

bürg) ergab, baff bas CBehoft biefer Seit aus einer Vielheit von (Bebäuben jufammew 

gefegt ift, vgl. baju ben Settungsauffag von CD. vf. (Banbert, Vas Dorf unterm Weber* 

berg, Seitungsberid)t in ber V. 21. S. vom 29. 3. 39«

2) Dacitus, (Bermania, c. 16.

3) Vgl. baju ID. Schulz, 23auten ber Weftgermanen in Veutfcfflanb, in: Haus 

unb »Sof im norb. Tvautn, S. 105ff. (23b. I, 1937).

5. 23.: Paulinenaue, Kt. Weffbavellanb, »Saus: 10 X 7,50 m (23eginn ber Str.), 

Vehlotv, Xr. CDffprtegnig (Cüuente — Heiligengrabe),

Pfauen, Prov. 23ranbenburg (Häufet: 9 X 7 m, meift zweiräumig), 3. 3abrb. 

n. Str.,

23rucfhuufen, Är. Dinslaken, PTieberrbetn: Vorhallenpfoftenbaus, legtes 

3abrl>. v. Str.

Örltnghaufen in flippe, 25eginn ber Str.

Ovbobe u. HocblatmarF, Kr. Xecflingbaufen, 2.—3. Sahrhm. Str.,

(Bubenborf b. Hamburg, Dacbhaus (?) 8 X 5 m mit zwei inneren Pfoften* 

reihen, I.—2. 3abrh. n. Str.,

Hoborf b. Dgehoe, I.2—2. Satwh. n. Str.

ferner H> SchroIIer, Ulannus 20 (1928), , S. 65ff.
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23efeftigte piä^e.

'Bitten befeftigten piat$ von Sonbersbaufen25ebra mochte Stimm in 

bie augufteifche Seit fegenx). iBs banbelt ftd> hier um swei ^öbenbupgen unb ;wei 

J)ämmez burch bte tvobl bet Zugang von Weften burch bie (Bolbene 2lue gefperrt 

werben follte. (Beftcberte 2lnlagen aus IKittelbeutfchlanb ftnb jebocb nicht 

begannt* 2).

Sieblttngs weife.

&ie übliche Sieblungstveife werben wobl ^aufenbörfer, wie es für 

Straach beobachtet werben Fonnte, ober Weiler 'gewefen fein. 0b bantit bie 

vielen i£in;elfunbe unb Heinen (Bräberfelber ?um «Teil in oufammenbang ;u 

bringen ftnb, fleht noch nicht feft.

ipie Einlage folger Sieblungen erfolgte utmeift auf etwas erhöhten 

Stellen in ber Vläbe eines Heinen 23acbes ober einer Quelle, wie 5. 23. 2lFen, 

Straach u. a. 5>te fo lebensnotwenbigen unb entfchetbenben Wa|ferverbält= 

ntffe waren habet ausfchlaggebenb. Sbtefe Tatfache ergibt ftcb auch aus ben 

^unbFarten 2lbb. 6—8 auf S. 106 ff., bie jetgen, wie bie (Sunborte ftcb im großen 

unb gan;en an ben Wafferläufen entlang ;tehen.

21 n ben großen ^Iubläufen ftnb in ber Y7äbe von gurten häufig Sieb* 

lungsrefte gefunben worben, fo 3. 23. Weifenfels23eubefelb a. S.3), 23oberfen 

a. unb Vltefcbüg a. £t.

£>ie £rage, ob von mehreren Sieblungen ein gemeinfamer 23eftattungs= 

plag benutzt worben ift, ift noch nic^t geFlärt. ^enn wäbrenb bet einigen Orten 

]) p. (Stimm, Pie vor» unb frübgefchicbtliche 25efteblung bes Unterhaltes unb 

feines Porlanbes auf (Stund ber 23obenfunbe. ^abresfehrift XVIII, 1930, S. 121 unb 

Taf. XXV.

2) Clus bem übrigen germanifchen (Bebtet ftnb IVallbutgen an ber Wefer begannt, 

3. 25. bie 25abilonie bet (Lübbecfe (ftel>e Hangewiefcben, Pie Wallburg 25abtlonie. Scbu» 

macber»Jeftfcbrtft 1930, S. I60f.; Stieren, Vtjb. V. H. 1935, S. 3) unb bie 25 e» 

fefttgung bet Werfte, bie betbe Scherbenmaterial ergaben, bas ber Spätlatene unb frühen 

Reifezeit 3U3ugeI>ören febeint. (Uslar, S. I58f.). 2lud) bte (Brotenburg b. Petmolb 

(C. Sd)ud)barbt, Pie 25urg im Wanbel ber llVltgefcbicbte [1931], S. 14-5 u. 2lbb. 132) 

gehört hierher. 2lus Reffen fei bte Clltenburg b. Vtiebenftetn (6» ’jofmeifter, Pie 

Chatten I. Ulattium, 1930) genannt. 25n Süb^annover ift bie 25efefiigung vom 

(Bebrbener 25erg (BTacbr. Vtteberfachfens Urgefcb. 9, 1935, S. I ff.) beFannt geworben. 

Pie norbwefibeutfeben Einlagen bebanbeit ^ofmeifter, Pie Äntjlehung bes 25efefti= 

gungswefens in VtorbwefbPeutfchlanb, Rorrefponbens bes (Befamtver. 67, 1919, S. 54-ff 

ausführlich. (Pgl. ba3U auch: Hange, p. 3. 17, 1926, S. 113 f.). l£tne germanifche 

Jeftung ber Spätlateneseit ift bte fßrbenburg b. 25ensberg, 25e3. Röln (f. 25uttler, 

(Bermania 20, 1936, S. 173).

3) W. Scbul3, <funbe aus bem 25eginn ber frühgefcbichtlicben Seit in ber (L. f. V. 

6aUe. 3ahresfchrift XI, 1925, S. 53 ff.

3al>reSfd>rtft, Sb. XXXII 2
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mehrere Sfeblungsftätten gefunden würben, fo 5. 23. bet (Botha1), Staßfurt, 

Serbft, ftnb bisher bort nod) Feine ihnen entfprechenbe große Jriebhöfe nad)?u» 

weifen. f£benfo ift aucß umgekehrt bei ben großen (Bräberfelbern (f. S. 3 u.7) 

Feine Tlnhäufung von Sieblungsftellen bisher gefunben worben.

Conware.

A. (Br abFerami F.

Tie charaFteriftifchften (Befäßformen ber ausgehenben £atene;eit im elb- 

germanifd>en (Bebiet ftnb bie fogenannten Tonfttulen2) unb terrinenförmige 

Töpfe mit Fugligrunbem Unterteil. Um bie Ableitung biefer (Befaße haben 

ftch mehrere Jorfcber bemüht. So Fann 2Knorr3) feftftellen, baß bie Vorformen 

biefer Tonfttulen in feinem (Bebiet in ber bort etnhetmtfthen 2KeramiF bereits 

vorßanben waren; er führt fte auf bie Tobenborfer Urne ;urücf4). Tagegen 

tritt Schmantes für bie Ableitung biefer (Befaße von ben Tapuantfchen 

25ron;eeimern ein5). iBinen 'Binßiiß biefer 23ron?eeimer läßt auch 23elt$ 

gelten, leitet ihre tBntftehung aber ebenfalls von weiter hinaufreichenben 

formen hallftättifcßer (Brunblage ab6).

Tiefen Ableitungen aus älteren einheimifchen formen mit einem fpäteren 

Einfluß ber 23ron?e*Situla fchließt ftch W. Schul? unter 23erütfftchtigung 

möglicher t£inflüffe etwa Feltifcher Trehfcheibenfttulen an7). pretbel nimmt 

für 23öhmen Verleitung von Feltifcher 2KeramiF an8).

Veute bürfte bie VerFunft biefer Situla aus ber Tobenborfer Urne unbe» 

ftritten fein9). Außer ber fcharfFantigen Situla leiten ftch aber auch bie mit ihr 

’) W. Schul?, Bahresfcbrift XVI, 1928, S. 55. Uslar, S. I98f.

2) „Situla7' beift eigentlich „tfiimerchen" unb bezeichnet junächfi bie feit ber Spät» 

Iatenejeit häufig in germanifchen (Bräberfelbern gefunbenen Bronzeeimer aus Capua 

(ftebe UOillers, N.U.. S. 22 ff.). Ta man früher in ben fcharf profilierten Congefäßen 

jener Seit einfach Nachahmungen ber 23ron?eeimer fah, fo ging bamit auch bie 23e» 

Zeichnung für biefe auf bie Congefäße über.

s) Jr. Knorr, Jriebhofe in Schleswig»Volflein, I9I0, S. 19ff.

4) Ter Name „Cobenborfer Urne" bezieht (ich auf ben Junbort Cobenborf, Kfp. 

23argteheibe, Velßein, flehe 21 nm. 2, S. 20.

5) (5. Schmantes, p. 3. I, 1909, S. 156; p. 3. 7, 1915, S. 50ff.

6) A. 23elg, Körchow, 1920/21, S. 17ff.

7) W. Schulz, 2lrcbäologifches zur (Befcbichte ber Vermunburen, Itlannus IFrg.» 

23b. 3, 1923, S. 51 ff.

8) V» Preibel, Tie germanifchen Kulturen I, 1930, S. 128ff. p. bürfte etwas 

Zu weit gegangen fein, wenn er ficb hier z* C. auf W. Schulz a. a. <h., S. 52, beruft.

9) Äin außerorbentlicb gutes unb reichhaltiges Vergleichsmaterial liefert bazu bas 

jüngfi r>eroffentlichte (Bräberfelb non Varfefelb, ftebe W. Wegewig, Tie langobarbifcbe 

Kultur im (Bau Utoswibi (1937).

Vgl. bazu befonbers auch U). P eg f ch, p. 3. 22 (1931), S. ff.
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cufammen vorFommenden und 3. G. formverwandten Änderen (Befäfle der 

Spätlateneceit und der erften Vahrhunderte n. Str. im mittleren ürlbgebtet von 

der Godendorfer Urne her, fo baff wir I>ier die letztere einer genaueren 23etrach-' 

tung unterbieten wollen.

Die Godendorfer Urne.

Die Godendorfer Urne ift charaFterifiert durch ihre Dreiteilung in a) 25auch= 

teil mit verhältnismäffig Heiner Standfläche, b) >5als und c) fcflarf abgefeimtem 

Kand1). Verbreitet ift fte in reiner «$orm von (Dft^olftein über lUecflenburg 

bis (Dft'^annover2). Ableitungen finden ftd> in der AltmarF und im Havelland. 

Verein;elt Fomrnt fte in Braun fcbweig3) und in Pommern (etwa bis ;ur Kega4) 

vor.

Bei den fpäteren formen verfcbmelcen ^als und Schulter, der Xand 

wird Pürcer und facettiert5). Schon früb;eitig Fommen niedrige formen 3. G. 

mit mehr fd>üffeb, 3. G. mit mehr Fugeiförmigem Unterteil vor6). Aus ihnen 

entwickelten fleh unfere formen 2 und 6.

Die hoben (Befäffe mit Fleiner Standfläche7) leiten dann über 3U den Vor 

formen unferer (Befäffe wie $orm I und 5 fowie 3U den Sonderformen.

Die Gonware der YSorbbarcgruppe im I. Vabrb. v. Str.

beider fehlt eine ausführliche Bearbeitung der ^atene=*Äeramif des ge= 

fatnten nördlichen ^aregebietes, aus dem unfere Situlgruppe cunächfl her?ttleiten 

ift, fo baff eine recht fühlbare HücFe im Vergleichsmaterial für die Vorformen 

unfer er (Befäffe beftebt. WefentlicbeUnterftütmung bieten hier die für (Dftbannover 

durebgeführten Unterfucbungen von (B. Schmantes8) fowie für Braunfcffweig 

]) Abb. Je. 'Knorr, a. a. CD., Taf. 3, fl—3-9*

Vgl. 2\. Belg, Die vor= unb frübgefcbicbtl. Altertümer bes cBrofb* XTIetflenburg» 

Scbtverin, Dafelbanb Daf. 3-8, 3-3-—3-7.

CD. Ixrone, Vorgefdücbte Braunfcftveigs, S. 97.

ID. IDegewig, S. 57, Abb. H u. 6.

2) ®. Schmantes, p. 5. I, 1909, Daf. 15, 13- unb Daf. 16, 13—

Vgl. bie fartograpbifd>e Darstellung von Asmus im YYacf)rtd)tenblatt (1939), 

3. 7—8, S. 201, Abb. I.

3) ff« Jubfe, ITtannus 8, 1917, S. 181, 197, 199, 206.

4) Vlad) Eberts BeaHeyiFon, Bb. 13, S. 322 (Belg).

5) Dgl. bie typologifcben Ableitungen bei ffr. An ort, a. a. CD., S. I9ff.

6) Jr. An ort, a. a. CD., S. 19ff.

Vgl. 3acob»Jriefen, Urgefcbicbte, Daf. 3-5, I unb 2.

7) Vgl. 0). ’Krone, a. a. CD., S. 97, 5.

8) CB. Scbwantes, a. a. CD., S. 13-0 ff.

Derf., Die ^erFunft ber Hangobarben, in VTacbricbtenblatt für Vtieberfacbfens Vor- 

gefebiebte, ^eft 2, 1921.

2
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unb bie 2lltmart bie von 0. 2$rone, W. Schul; unb p. %upta genannten 

Tlrbeiten 1).

Su bet Tonware ber V7orbbar;gruppe bet Spätlatene;eit geböten einmal 

(Befäfje, bie noch ausgefprochenen Catenecbarafter tragen2), triefe formen 

treten in un ferer (Bruppe nicht mehr auf.

Eine febr charafteriftifcbe ^orm bes legten Vabrbunberts v. Str. ift bie 

höbe weitmunbige Situla mit Heiner Stanbfläcbe, gerunbetem 

Scbulterumbruch unb meift fcfxxrf abgefeimtem Scbrägranb, wie fte vor allem 

2$upta mehrfach abbilbet3).

Eine zeitliche Einteilung gibt W. Schul;4). Er unterfcbeibet im ganzen 

brei (Bruppen biefer hoben Situlen, von benen bie formen ber (Bruppe I aus 

ben (Braberfelbern (Broh-Tbüben, (Büffefelb, (Barlipp ([amtlich 2lltmarf) als 

bie älteften betrachtet werben5). Es finb formen, bie 2$norr unb 33eln, (f. oben,

S. I9Z 2lnm. I) jeweils in ihren (Bebieten bis auf bie Tobenborfer Urne ;urücf= 

verfolgen tonnten6). Sie ;eigen bereits bisweilen fcbarfen Scbulterumbrucb. Ein 

großer ranbftänbiger Rentei ift häufig. Sur (Bruppe II geboren bie Situlen mit 

fcbarfem Scbulterumbrucb unb Keinem Efenbenfel, bie burcb bas (Bräberfelb 

von HTeisborf belegt finb (vgl. 2lbb. Taf. I, 5). tiefes reicht nach ben ge- 

fcbweiften Spätlatene^ibeln bis in bie ;weite Hälfte bes legten 3abrb. v. Str. 

hinein7). Tie legte Entwicflungsftufe biefer (Befä^art ;eigt bann bie (Bruppe III 

((Bräberfelb Schfopau, (Bro$romftebt, 25ebra). Sie ift nur noch in Xanb unb 

ftart geneigter Schulter unb Unterteil gegliebert. Ter ^alsteil ift verfchwunben. 

3bre legten Vertreter, ;um Teil fcbon mit Xäbchenver;ierung, finb burcb bas 

(Bräberfelb Brüchern (f. Taf. I, 6) belegt.

Ein anberes, recht be;eicbnenbes (Befäff biefer Seit ift ein meift engmunbiger 

fugeiiger Topf von brauner, aber auch fcbwar;glän;enber <$arbe, f. Taf. II, I 

aus £eps (vgl. (Böge»^öfer»Sfd)iefcbe, Taf. 18, 263 aus Voigtftebt, %r. Sanger» 

häufen). Er ftebt mit feiner proftlierung im ftärfften (Begenfag ;u ber 

hoben Situla ber (Bruppe III. 2Iucb biefer Topf ift von ber Tobenborfer Urne 

4) Siebe Titeruturverjeichnis.

2) Vgl. P. %uptct, 3abresfchrift XV, S. 67, 2lbb. I; S. 70, 2lbb. 22; S. 71, 

2lbb. 32—33 ; 0. Krone, a. a. 0., S. 100 Ovühnte).

3) p. Kupta, a. a. 0., S. 68—71.

4) W. Schul;, ö. u. 0., S. 78ff.

5) 2lbb. bei Pannell, VT. UI. 8. Oür.»Säcbfifchen Per. f. 21.»%., 238. II, 1836, 

Pafel. I u. 2.

W. Schuh, a. a. 0., S. 81, 2lbb. 26—27.

P. %upFa, a. a. 0., S. 68, 7—9; S. 70.

6) Vgl. 8a;u W. Wegewig, S. 56ff., 2lbb. II; 12 u. IV

7) IV. Schuh, a. a. 0., S. 7V-75.
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begleiten, unb ?war von einer <^orm mit mehr gerunbetem Unterteil1), f£r 

ßnbet ftd> int ausgebenben legten Vahrf». v. Str. im ganzen nörblicßen f£lb* 

gebiet, unb ?tvar auf benfelben (Bräberfelbern, wie bie hoben Situlen. Obre 

Spätformen entsprechen bereits unferer ^orrn 6 (f. b.) unb geboren ber Über* 

gangs;ett an2).

Von befonberer 23ebeutung für bie Verleitung ber terrinenförmigen Si* 

tulen betrachtet (B. Scbwantes (Befäße, wie wir eines aus Velfta, Taf. III, I 

abgebilbet haben3). Vbr Sufammenbang mit ber Tobenborfer Urne ift ebenfalls 

einbeutig4).

Tlnfcßeinenb gehört in bas f£nbe bes legten Vabrb. v. Str. auch eine (Befäß* 

form wie Taf. I, I aus Vlienburg, 2$r. 23ernburg, bie unter Jorm 7 näher 

befcbrieben unb erwähnt ift5).

(Bin wobl mit ber Situla, £orm I, in Sufammenbang ;u bringenbes (Befäß 

ftnb ßochbauchige Töpfe wie Taf. I, 3 aus UTeisborf. Sie ftnb näher be= 

fcbrteben unter <Vorm 5 (f. b.).

2lls Sonberform ift aus UTeisborf ein bauchiges (Befäß mit ßafcßenförmig 

verengtem Vals bekannt6).

HTit biefer im VZorbbar;gebiet vorkommenben ^Keramik ber ^weiten Välfte 

bes legten Vabrß. ift alfo ber Nachweis erbracht, baß ße in ihren Vauptformen 

insgefamt von ber Tobenborfer Urne berjuleiten ift.

bemerkenswert für bie (Bräberfelber biefer (Bruppe aus bem legten Vabrb. 

ftnb bie bereits oben erwähnten bron;eeimer, bie nebft ben anberen bronzenen 

2lltfacßen in bem Kapitel ,,Xömifcbe unb provinßalrömifcbe (Befäße" be* 

banbelt ftnb (f. S. 99 ff.).

B Vgl. etwa Jrr. 3norr, a. a. <9., tüaf. 3, 19*

(9. 'Krone, a. a. (9., S. 97, 2. 50.

2) W. Schul;, 3abresfd>r. XVI, 1928, S. 80.

3) Vgl. 8a;u (B. Schmantes, a. a. (9., S. 17; p. 3. I, 1909, S. 151, 2lbb. 56; 

Urnenfriebhöfe (S. 8) 2lbb. H; S. H6, 2lbb. 6 u. Taf. 28, 2; 31, 5; 32, I. Vgl. 

<9. SRrone, a. a. (9., S. 100 ((Lauingen). <fr. ort, a. a. (9., (taf. 3,55; XV. Wege* 

wig, S. 58, 2lbb. 12, 3. 66.

4) Vgl. baju u. a. <fr. Knorr, a. a. <9., Taf. 3, 79; XV. Wegewig, 2lbb. II.

5) p. TXupFa, a. a. (9., S. 68, 2Ibb. 10 ((Barlipp); V. 21. 8. Prov. Sacbf.,V. XI, 

S. 16, Jig. 37 (3ebra).

6) 23m Staatl. 217. 3erlin. — ßüübe Iatenejeitlicbe »formen biefer 2lrt ftnb vor* 

banben bei 3. 3elg, a. a. <9., Taf. 79, 51; allerbings bat bas XTTeisborfer (Befaß Feine 

Schließung auf bem Unterteil aufjuweifen. Vgl. aueb (B. Sd?mantes, p. 3. I, 1909, 

Taf. 16, ber mehrere folcber (Befaße abbilbet.

(Eine ähnliche cform weiß bas 3ron;egefäß aus (Lucklum (f. (9. Throne, a. a. <9., 

S. 108) auf.
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32ie Tonware bet erften 3<tbr bunberte n. Str.

im Ufittelelbgebiet.

Am Ausgang bet Kipborf/SeeborfcStufe1) Oftbannovers ftnb baupb 

fachlich folgenbe balslofe Urnenformen vertreten

a) bie Sitttla,

b) ber Topf.

An biefe ;wei ^auptformen fchlieften ftcb bie bäufigften (Befähfortnen bes 

UTittelelbgebietes an, bie wir nun näher betrachten wollen.

a) ie Situla. 3_a ftcp aus ber Situla im JIaufe bes I. 3abrb. n. Str. 

ein burcb einen abgefeimten ötuf; gekennzeichnetes (Befäh entwickelt, fo feien bret 

formen unterfcbieben.

(Sorm I: 3?ie ftarf profilierte Situla:

£)as Vennmeicbnenbfte (Befäh unferer Stufe A ift jene hohe, ftarf proft= 

lierte Situla, wie fte Taf. I, 6 aus Brüchern unb Abb. I aus Schkopau 

abgebilbet ift2). Sie entfpricbt ber jüngften (Bruppe III nach Schul; (f. S. 20), 

bie in ben (Bräberfelbern von Schkopau unb (Broffromftebt vertreten ift, unb 

fehltest bamit an bie (Bruppen Schul; I—II an.

Sie bat eine Heine Stanbfläche, aber weit auslabenbe Schultern, wie 

Taf. I, 5 unb Abb. £, I jeigen. Sie ift nur noch in kurzem, facettiertem Schräg» 

ranb wie Taf. XX, 9—Jo (Brüchern) unb in ftark geneigter Schulter unb 

Unterteil gegliebert. Auf ber Schulter ift bereits bei Situlen ber (Bruppe II 

unb ebenfo ber (Bruppe III öfter ein Verjierungsbanb in KtUitecbnif mit Sick- 

;acfmotiv wie Taf. IV, I—5, 7, 9 angebracht, tiefes wirb burcf) Anwenbung 

ber feinen Kauhtecbnik ober Tupftechnik in (Bruppe III gern ;u fanbubrför- 

migen IHuftern ausgeftaltet wie Taf. IV, 7.

□bre fpätefte Ausprägung ift auf bem (Bräberfelb von TVüchern (fiebe 

Taf. I, 6; Taf. XX, 9—Io) vertreten, wo vier3) berartige Situlen gefunben 

worben ftnb. Seitlich mwifcben lUeisborf unb ’Ärücbern bürfte bie Situla von 

Schkopau, Abb. I-, I, ;u feimen fein (mit in Kiw unb Tupftecbnik bergeftelltem 

fanbubrförmigen iUufter).

]) (0. Schmantes, a. a. 0., S. 161 gibt für bas (Bebiet (Dflpannovet folgenbe 

Seitliche Einteilung nach verfcpiebenen größeren (Bräberfelbern aus bem l\reis Ueljen: 

(um) 750—600 WeffenftebhStufe; 600—300 Oajlorf (a—cf Stufe; 300—150 Atpborf» 

Stufe; 150—0 SeeborfcStufe; 3aftorf c, Aipborf/Seeborf (leigtere werben gern infolge 

geringen Jormenunterfcbiebes 311 einer Stufe jufammengejogen) gehören ber Eatene» 

Seit an.

2) S. auch W. Schulj, Itlannus Erg.=25b. 3, 1923, ttaf. 6, 2 ebenfalls aus 

Schkopau.

3) £>rei bavon in Scherbenreften nachweisbar, von benen jwet mit fpmmetrifchem 

Hläanberbanb in einreihiger Aäbcbentecbnik (hoppelt ausgefübrt), 3. CT. noch mit cfüb» 

rungslinie, vexiert ftnb.
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Qlbb. Orabfurtbe aus ©cbFopau, l\r. ITterfeburct (£. f. XV'jalle). 

(2—3 = GF.) — 3 E; i—2 = !/5; 3 = etwa y4.
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Tie Jorm I bet Situla ift bauptfäcblicb weftlicb her Saale verbreitet1) 

unb ftnbet ftd> nur vereinzelt an ber ü^Ibe (z. 25. Torgau/i£., 'Kreinttz/’Blbe/IIanb 

Saufen)2), elbaufwärts fommt fie in Böhmen vor3). Vielleicht banbelt es 

ftcb hier um iBinfiüffe aus bem Ulittelelberaum4).

Situlen mit fa;. Schultern — wie Schulz, (Bruppe II, f. Taf. I, 5 (Uleis* 

borf) — fanben ftd> noch tn Scbfopau5). 2luch bas Heine (Befäf) von Torgau 

a. b. Älbe6) zttgt eine — allerbings fchwach — fazettierte Schulter. Eichhorn7) 

bilbet aus (Bropromftebt mehrere folcher Urnen mit fazettierter ober abgerun* 

beter Schulter ab, auf benen bereits Stufenmufter angebracht ftnb.

Selber liegen — abgefehen von (Brofromftebt — feine gefd>lo|fenen 

Junbe mit (Befaßen biefer Jorm vor. Jür bie zeitliche 23eftimmung ift baber 

einmal ber (Befamtcbarafter ber betreffenben (Bräberfelber ein guter Hinweis, 

wie er ftcb burch bie (Befähformen unb bie Beigaben, befonbers Bibeln, offen* 

bart, Öum anbern lä£t nun auch bie Verzierung ber (Befäfe nach UTufter unb 

Technif eine zeitliche Jeftfe^ung zu (vgl. S. II ff.).

££ine Heine Situla mit fcbräger, fcbarf abgefetzter Schulter, wie fte im 

mittleren tXlbgebiet unb weftlicher bavon häufig vorfommt8), ftammt aus 

23ernburg*Köffeberg. Jrühe unb gro^e formen mit biefer fcbrägen Schulter* 

bilbung fanben ftcb in Scbfopau9) unb eine ähnliche in Tlrensberg (2lltmarf10). 

Tie zeitliche Stellung biefer (Befä^e im elbgertnanifchen (Bebtet ift recht früh 

(noch Stufe A [?]).

Jorm2: Tie terrinenförmige Situla.

Wie bie /form I, fo ift aud) bie terrinenförmige Situla gleichfalls brei* 

geteilt. Ahr Unterteil aber ift bauchig, Z- htgelig geftaltet wie Taf. VIII, 611). 

□hre ^erfunft von formen ber Tobenborfer Urne bürfte unbeftritten fein.

So ift Schwantes ber Hleinung, bah fte ftcb von (Befä^en wie Taf. III, I 

(vgl. bazu bas Äanbprofil 2lbb. 5, I) mit fchmalem, fazettiertem unb fcbarf 

]) Vgl. W.S cbulj, ^abresfchr.XB I, 1928, S. 19/56 (Junbpläge). — Uslar, S.I3 ff.

2) S. 23eilage I, Junbortverjeicbnis.

3) Stehe ptc, Urnengräber, Caf. 52 u. 63. P. fennt jwet Junborte: TZofiomlaty 

unb pianan.

4) Vgl. IV. Scbulj, Ulannus l£rg.*238. 3, 1923, S. 51. p. TIetnecfe, Wiener 

p. 5. II, 1915, S. 20f.

5) W. Schul?, Oahresfchr. XVI, 1928, S. 59, 2lbb. 19, I.

6) Terf., a. a. <B., S. 59, 2lbb. 18. -Desgleichen Fommen fold>e Situlen auch 

in Uhry, 23raunfd)weig, vor; ftebe <B. Krone, a. a. CB., S. 109.

7) <B. Ifiicbborn, a. a. <B., S. 8ff.

8) Siebe Uslar, S. 57 mit 2lnm. 20 u. £af. 9 (II).

9) W. Schul?, UTannus £rg.*23b. 3, 1923, Taf. 6, I.

10) p. 2\uyFa, a. a. (B., S. 70, 2lbb. 27; vgl. auch IV. IVegetvig/ Taf. 9, 

Urne 62. 1680 ((Bräberfelb ^arfefelb).

41) Vgl. 21. 23elQ, Tafelbanb, Taf. 18, 17.
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abgefe^tem Schrägranb berleiten Ulfen, diefe ©efä^e (ollen eine ^auptform 

bet Xipborf/Seeborf Stufe ©ft-^annovers bilben. ©s fällt jebocb ihre geringe 

2ln$a|>l auf1). 2luf ber Schulter tonnen berartige ®efäf;e mit einem Sid^adh 

banb ober mit (parrigen Uluftern verliert (ein2). der *5als ift bei ihnen höchftens 

angebeutet.

1 2 3 4

6 7^8

2lbb. 5. 'Xanbptoftle ber Situlen auf daf. 3—^3.

demgegenüber vertritt 25eln bie 2lnfict>t, baß bie Situla unferer «Sorm 2 

aus ber (charf profilierten Situla /form I unb bem Fugeligen Topf »‘form 6 

entftanben (ei3).

da;u ift su bemerken, baf bei uns im weft(aali(ct>en (Bebtet tat(äcf>lfcf> 

vornehmlich bie von 25elt3 genannten beiben gegen (änlichen /formen in ber 

älteren Stufe A gefunben werben, 3. 25. Uleisborf, Voigtftebt, 25rücfen, 25en= 

nungen, £i(enach=Stregba, Srofjromftebt u. a. m.; (eiten jebocb ©efäfje wie 

Taf. III, I aus Helfta. 3n ber jüngeren Stufe B ftnb bagegen auf oftfaalifcbetn 

©ebiet bann vornehmlich nur bie Situlen ber ^orm 2 vorbanben. die älteften 

©efäfe biefer /form 2 aus bem i£nbe ber Stufe A feigen eine ftarte Verfügung 

unb Verbictung bes Xanbes, wie 3. 25. Taf. III, 2 (vgl. ba3U 2lbb. 5, 2). der 

Unterteil (olcf>er Situlen 3eigt mitunter noch ftarHugelige/form, wie Taf. VIII, 6 

]) (0. Schmantes, Urnenfriebpofe S. 8, 2lbb. H; S. 17; S. JJ6, 2lbb. 6; unb 

daf. 28, 2; daf. 31,5; daf. 32, I; derfelbe, p. 5. I (1909), S. 151, 2lbb. 56.

2) Dgl. 3acob = Jrie(en, a. a. <D., daf. 3-8, 2; (0. Schmantes, p. 3. 7 (1915), 

S. 15ff., daf. 2a (aus 2xrtd)elborf/2lltmatF); W. Wegemig, S. 58, 2lbb. 12, B 66 

unb S. 59, 2lbb. 13.

3) 2\. 23elg, Kitcpow, S. 26.
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erkennen läßt. Solche Situiert treten bei uns juerft u. a. in Öen (Bräberfelbern 

von (Broßromftebt1), £eps2), Krücbern (f. «Tafeln XVII ff.) auf unb fetzen ftch 

in formen fort, wie fte bie Urne von Swetbau zeigt, <Eaf. III, 3 (vgl. 2lbb. 5, 3). 

Leiber fehlen hier zeitbeftimmenbe Beigaben, jeboch genügen bas Kanbproßl 

unb bie Verzierung zwecks zeitlicher t£inorbnung vollkommen.

Der faft ftets angebeutete ^als, fei es burch einen Heinen Tlbfatz, wie ibn 

bie (Befäße aus Deffau, Daf. VIII, 6, lUarkkleeberg, (Eaf. IX, I, Schermen, 

<Eaf. IX, 6 unb Krüchern, <Eaf. XVII, I u. 6; <Laf. XVIII, I u. 2 ufw. zeigen, 

fei es burch eine Heine umlaufenbe Kille, wie fte Urnen von Krachern, Daf. III,2, 

3 wethau, <Eaf. III, 3, Deffau-(Broßkühnau, <Eaf. XXVI, 3 ufw. aufweifen, 

beutet auf bie urfprüngltche Dreiteilung ber Dobenborfer Urne bin.

Von ben (Bräberfelbern Wulfen unb profttz ift feine £ibel ber augufteifchen 

Seit ober bes fpäten 2. CJahrh. n. 3tr. bekannt. 25eibe geboren alfo ausfchließltch 

ber nächften Stufe B an. ^ter finben ftch von unferer Situla formen wie 

<Taf. III, 4 aus Wulfen unb <Taf. III, 5 aus Profits (vgl. bie Xanbproßle 

?lbb. 5, 4—5). Der bisher nur angebeutete *5als wirb nun wieber ftärker ab* 

gefetzt. Sunächft fcbräg einwärts gekehrt, wie Daf. III, 4 (vgl. ?lbb. 5, 43), 

fpäter faft fenkrecht geftellt, wie <Eaf. III, 5 vgl. 2lbb. 5, 5. Der Kanb ift zuerft 

noch fcf)wacb fazettiert, wie 2lbb. 5, 4 zeigt, banach aber abgerunbet unb ver* 

bickt, wie 2Ibb. 5, 5 verbeutlicbt.

Die Stufe C ift vertreten burch Situlen mit verhältnismäßig hohem, z. <t. 

bereits leicht einfchtvingenbem ^alfe unb verbittern Kaub, wie eine Urne aus 

JLinbau/Sorge ((Br. 170), <Eaf. III, 6 (vgl. bas Kanbproßl 2lbb. 5, 6) zeigt4).

Heben hoben, großen Situlen ber £orm 2 kommt auch ein niebrigeres 

(Befäß biefer 2lrt vor, wie Einbau/Sorge ((Br. 128) <Eaf. III, 7 = <Taf. 

XXXIX, I unb £tnbau/Sorge ((Br. 453), Daf. XXVII, I. Sie bürften ftch 

von Urnen herleiten, wie wir fte aus profttz mit bereits geraber Wanbung bes 

Unterteiles kennen (IBuf. Dresben, owtnger).

Der fcbräge *5als mit Scbrägranb, wie er ebenfalls in profttz vorliegt, ift 

in £tnbau/Sorge, Daf. XXXIX, I bereits etwas geraber geftellt. Der Kanb 

ift nur noch verbickt vorhanben wie <Taf. III, 6 (vgl. bas Kanbproßl, 2Ibb. 5, 6). 

Danach macht er einem leichten £infchwingen bes (Befäßoberteiles wie Xtnbau/ 

Sorge, Taf. XXVII, I, platz. Daburch entftebt bie Vorform zu her fpäter 

im nörblicben tXlbgebiet fo cbarakteriftifcben Schalenurne5). Die Weiter* 

bilbung biefer (Befäße zeigt bann Äinbau/Sorge ((Br. 427), <Eaf. XXIX, I 

6 ®. Ibtchhorn, (Broßromftebt, S. 24 ff.

2) Ui. König, Uiannus 23 (1931), S. 3I7ff.

3) Vgl. Ti. 25elg, Dafelbanb, itaf. 60, 101.

4) Vgl. baju Taf. XXXI, 6 u. 9.

5) Vgl. Kucbenbucb, Tfabresfcbr. XXVII, Taf. XI, I; XIV, I. «tbr. 

^ojlmann, Darjau, Daf. 6, 52.
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unb (Eaf. XXXVII, 7—8, unter etwas ftärferer 23etonung bes *5als-Scbultev= 

feiles. Hoch fpätere formen mit ber Tenben;, ntebriger 3u werben, ftnb bann 

(Befäfe wie Äinbau/Sorge ((Br. 161), (Eaf. XXXII, 13; ((Br. 5-55), <Eaf. 

XXXV, 6; TVörmlig, (Eaf. XLIII, I, mit 23eigaben fpätefter Elrt (vgl. 

(Eaf. XXXII, 13—II, (Eaf. XXXV, 6—II), wie 3. 23. 25nocbenFämmen, 

Sürtelfcbnallen mit viereckigem Kähmen, Bibeln mit hohem Vlabelbalter 

u. a. m.

.'£in <Eeil biefer Situlen ber ^otm 2 mit gerabwanbigem Unterteil bat 

meift eine breite Stanbfläche, wie 3. 23. 23 abewm, (Eaf. IX, 3 ; 23ornit3, <Eaf. 

XIV, I; Prebel, (Eaf. XV, I ufw. Elnbere weifen ein ähnliches ftarfes 'Ecttv 

fchwingen bes Sefä^unterteiles mit Heiner Stanbfiäcbe auf1), wie wir es 

fcbon bei bett (Eobenborfer Urnen beobachten konnten2). formen mit ein 

fdtwingenbem Unterteil kommen auch im I. unb 2. £Tabrb. n. 5tr. vor, wie 3. 23. 

bei Urnen aus Profit beirannt ift. 3a fogar in ber Spätftufe finb fte in Cinbau/ 

Sorge ((Br. 89), (Eaf. XXIX, 5 vertreten.

SuleUit finben fte (ich bei (Befaßen, bie 3. <E. noch einen verbieten Xanb 

unb (entrechten ^als haben, aber fcbon in einer gan3 neuartigen Kebltechnik 

ver3tert finb, wie Xtnbau/Sorge ((Br. 60), <Eaf. XXXI, 6; ((Br. 52), (Eaf. 

XXXI, 9. Obre 23eigaben, u. a. eine ber3blattförmige bron3ene Sdteibenftbel 

wie Äittbau/Sorge ((Br. 52), (Eaf. XXXI, II, batteren fte in bie Übergangs3eit 

vom 2. 3um 3. 3abrb. n. Str. 53te bicbte banbformige Elnorbnuttg ber vertikal 

ober fcf>räg geteilten Einkehlungen fowie bas Einbringen biefer l^etaierung 

auf ber Schulter beweift ihre frühe Stellung innerhalb ber (Befäfjgruppe mit 

biefer neuartigen Ver3terungstechnik3). Spätere (Befä^e mit bereits fct>alen= 

förmigem Charakter, wie 3. 23. Äinbait/Sorge, (Eaf. XXXVI, 3 4), haben biefe 

Einkehlungen bereits in (Bruppen 3ufammengeftellt auf ber Schulter, häufiger 

bann am leicht einfd)tvingenben (Befä^obertetl.

^rühefte formen biefer Einkehlungen 3etgen (Befä^e, bie biefe Ver3terung 

in ber altbekannten Elrt ber ÖtcktacH ober Sparrenftellung in nur fd>tvacber, 

eben beginnenber Eintiefung vorweifen, wie Ätnbau/Sorge ((Br. 80), (Eaf. 

XXVIII, I; Äinbau/Sorge, (Eaf. XXXVI, 2 unb (Eaf. XXXVI, 15). fcaher 

fcbetnt biefe Ver3ierungsart aus 3unäcbft ftärker ausgeführter Killentecbnif 

x) Wie 5. 25. Veffau, Taf. VIII, I; MlarfFIeeberg IX, I; Weiben VIII, 9; 

Erimfcbleben X, 8; Wulfen XI, I ufw.

2) Siel>e Jr. luiotr, Jriebböfe in Scftleswig-^olfiein, Taf. 3, I9>

3) ®. Schwante® (a. a. <22., S. 67) benFt auch hier an einen tEinftufj ber fpäten 

25ron5eeimer mit Kannelüren (vgl. baju »V Wtllers, VT. U., 1907, S. 17ff. tn. 2lbb.), 

von benen 3. 25. jwei aus ber Umgegenb von Serbfl flammen. (Willers, a. a. <22., 

S. 51, 2Ibb. 30; Staatl. Uluf. Berlin.)

4) Vgl. 3al>na, ftel>e 2V ’Kaugfcb, ITlitt. 2, 1900, Efaf. I, 10—II.

5) Vgl. 2V Kautjfd), a. a. (22., Caf. I, 2.
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entftanben zu fein. stue IHufter ftnb hier zum Teil noch biefelben wie zuvor in 

8er frühen Kabcbenftufe, f. u. a. Äinbau/Sorge, <Eaf. XXXVI, 2; <Eaf. 

XXXVI, I; Eaf. XXXVII, 2!

&ie auf bem (Befä^unterteil gleichzeitig auftretenben Kehlen in rabialer 

Knorbnung erfetzen wohl bie frühere Kauhung b;w. ^elberung bes Unter* 

teile«1).

3n berfelben Seit kommt es zu einer Stärkeren Knwenbung mehrerer um* 

Iaufenber Killen am ^als/Schulterteil ber (Befaße, wie Einbau/Sorge ((Br. 161), 

<Eaf. XXXII, 13. 23isher waren nur einfach um ben größten ^urchmeffer 

umlaufenbe Killen begannt, zuletzt u. a. in Äinbau/Sorge ((Br. 8h), <Eaf. XXIX 

5; Einbau/Sorge, <Eaf. XXXVI, 5-.

23et einer anberen Terrine ber Übergangszeit vom 2. zum 3. TJahrh. 

lä£t fich ebenfalls bie Entwicklung zur Schalenurne nacbweifen. Sie 

ift burcb einen Teufel mit brei um ben unteren <5enkelanfatz breieckartig 

gruppierten Knubben charakterisiert, wie Einbau/Sorge ((Br. +53), £af. 

XXVII, I; Einbau/Sorge, Taf. XXXVII, 3 f Wörmlitz ((B. S-h^af. XLIII,!, 

Eöbnüz ((B. £.), <Eaf. XLIII, Jo. Veach bem mit Käbchen verzierten (Befä# 

aus Einbau/Sorge, (Br. 3-53 zu urteilen, ift fie bereits feit ber ^weiten Hälfte 

ober feit bem Kusgang bes 2. 3ahrb. vorbanben. Sunächft ift bas (Befäü noch 

recht hoch unb in Käbcbentechnik verziert. Es zeigt ftarke plaftifche Verzierung 

am unteren ^enkelanfatz, wie ;. 23. Einbau/Sorge ((Br. 170), (Eaf. III, 6. 

23alb jeboch wirb fchon bie neue Kehltechnik bei ber Verzierung angewanbt, 

wie Einbau/Sorge, <Eaf. XXXVI, I. S?as babet verwanbte Wufter, Sickzack* 

linie unb Streifen am Unterteil, knüpft - unter Verluft bes üläanberbanbes — 

an bie frühere Seit ber Käbchenverzierung an. sSer reiche plaftifche Schmuck 

am Henkel ift fchon etwas abgeänbert unb fchwächer geworben.

daneben (?) fanben fich bereits kleinere Urnen, wie Einbau/Sorge, 

(Eaf. XXXVIII, I+2). 2? er Henkel fetzt bet ben (Befaßen aus bem (Bräberfelb 

Einbau/Sorge noch ftcts am Kanbe an.

Kn bie kleinere ^orm wie Einbau/Sorge, <Eaf. XXXVIII, 1 + fchlie^en 

fich bann wohl bie bereits fchalenförmigen Charakter aufweifenben Urnen von 

Wörmlitz ((B. $.), (Eaf. XLIII, I unb Eöbnitz ((B. ,$.) <Eaf. XLIII, Jo an. 

23ei ihnen fanben fich Bibeln wie Klmgren 77, 78, 101. 3? er kleine öfenförmige 

Henkel beginnt hier erft unterhalb bes Kanbes unb fchwingt im kleinen 23ogen 

bis zur Schulter. (Befäü von Eöbnitz ift bereits mit ber neuen Kehltechnik 

fpäterer Kusführung (f. S. 55) verziert.

Solche ^enkelgefäüe ftnb im nörblidjen Teil unferes (Bebietes recht häufig, 

wie aus ber Beilage I (^unblifte) zu erfeben ift. Sie übernehmen auch zum Teil 

]) Vgl. K. Kaut; fd?, a. a. CD., Ztaf. I, 15 mit Fleeblattfövm. bronj. Scfetbenftbei.

2) Ebertba, a. a. CD., Taf. I, 10—12.
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bie (Erabition bet Situta be;gl. bet Waffenmitgabe, vgl. Äinbau/Sorge, 

((Br. £53), <Eaf. XXVII, 1—2; Äöbnitm ((Brab), Eaf. XLIII, Jo—12.

Form 3 : E^as Fwßfch^l^ngefäß.

2lus ben beiben oben bebanbelten formen bet Situta bat ftcb wäbrenb bes

I. unb 2. Ctabrb. n. 5tr. bas nach feiner ftarfen Fußbilbung genannte Sufr 

fcbalengefäß, wie Eaf. II, 5—7, berausgebilbet, worauf bereite W. Schul; 

bingewiefen bat1).

Es taffen ftcb nämlich in un ferem (Bebiet eine gan;e Ketbe von (Befäßen 

nacßweifen, bie burcß bie allmähliche 2Iusbilbung einer fogenannten Staub- 

platte — bie burch größere 25reite als ^öbe beftimmt ift — einen fiufiteil be= 

fonbers betonen. S?ies beginnt fcbon recht früh in Kriechern, Eaf. XX, 6. 

Kriechern Eaf. I, 6 unb Schkopau 2lbb. £, I zeigen beibe eine allerbings recht 

fcf)wacf)e Tlnbeutung einer Stanbplatte. Wulfen, Eaf. X, I; XII, 2. 4-; 

Komin, Eaf. XIV, 6. 9! veranfcbaulicben bann bie weitere Entwicklung mit 

fchon verhältnismäßig fcharf abgefeimtem Fuß.

Eine anbere Keibe von Situlen, bie ebenfalls fchon recht früh ein ver= 

ftärktes Einfcbwingen über bem Koben zeigen, mag ;ur ^erausbilbung eines 

gefonberten »‘ftrßteiles beigetragen haben. @0 3. 25. 3?effau=2lrmenftift, Eaf. 

VIII, 6; Schermen, Eaf. IX, 6; Körnig, Eaf. XIV, 7; Kriechern, Eaf. 

XVII, 8 mit ber Weiterentwicklung ;u Füßen wie Einbau/Sorge ((Br. I00), 

Eaf. XXVII, 3 unb Kornitm, Eaf. XIV, Io2)! £>er Fußteil gebt hier unter 

ftarkem Einfcbwingen in bas (Befäß über.

Y7ocb ftärker wirb ber Fußteil betont burch eine über bem 23oben 

angebrachte Reifte b?w. Kille3), wie wir fte mehrfach bei unferen (Befäßen 

nacbweifen können. nämlich in CJübenberg (Eaf. II, 5)4); Fichtenberg (St. 

HTufeum Kerltn); Kergwitm5); jt?effau=(Broßkübnau (Eaf. XXVI, 3); pötnit?6); 

Wulfen=Kapenberg, (Eaf. XII, 8); Komin ((Eaf. XIV, 6) unb proftB 

(Bresben, Zwinger7).

x) W. Sd>ul3, Ulannus Erg.»3b. 3, 1923, S. 51/55.

2) Vgl. 2v. A>timtning, Ulannus 7, 1915, <Taf. 4-3, 28 ((Broßwußerwig).

3) Vgl. W. Wegewig, S. 58, 2lbb. 12, 58. 1675 u. 13. 1613.

P. Kupfa, Oahresfcßrift XV, 1927, S. 70, 2lbb. 31 u. S. 71, 2lbb. 36

21. Stimming, a. a. <D., cTaf. H, 19 u. 3-2, 23 (Kletnfreug).

21. 23elg, Körchow, A5. 23.

4) Vgl. 2(bb. W. Schul;, 3abresfd>r. XI, 1925, Taf. XIV, 2.

5) (Ubcnba, a. a. <2>., itaf. XIV, £.

6) Ulufeum Kothen, nur Fußteil.

7) (Sine wettere (Entwicklung auf (Brunb 8er (Befäßrerjierung unb bet Beigaben

ßellen bann (Befaße bar, wie fte Voß unb Stimming, 2lbt. V, ^af. 12, 3£; 12

aus ber Warf Kranbenburg abbtlben. Oßre fpäteße Fortfcgung bürften btefe (Befaße 

mit Jußleiße in Formen gefunben haben, wie fte Uslar, Caf. 3, 2—3 u. tTaf. 9, I—3. 6 

abgebilbet hat. Vgl. auch <B. piettfe, Urnenfriebhöfe III, I—2, Caf. 26.
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£amit glauben wir genügenb Anfäge nachgewiefen au haben, bie aur *5er= 

ausbilbung eines befonberen ^u^teiles führten. £)aher braucht an eine *5er= 

leitung ber £u£fd)ale obiger fform aus einem weftlicf>eren (Bebiete wohl Faum 

mehr gebacht ?u werben. f£s fei jebod) barauf aufmerFfam gemacht, ba$ am 

Vlieberrhein bereits in ber ^weiten Hälfte ber Hateneaeit ffu^fchalen mit leicht 

abgefegtem ffu$ vorhanben ftnb1). VTäher liegt es hier jebod), auf einige 

fpätlatenejeitlic^e Situlen mit beginnenbem ^u^abfag aus Vorpommern 

hinauweifen2).

(£in Stileinfliiß aus bem weftlicf»eren Gebiet bei ben unveraierten 

fchalen bes 2. Vahrh. wie Einbau/Sorge, Taf. XXXVIII, 5. 8, Fann möglich 

fein, jebod) liegt Fein awingenber (Brunb für eine folche Annahme vor. £>enn bie 

übrigen Situlgefäfje biefer Seit ftnb ebenfalls unver?iert unb von ähnlicher 

Profilierung (vgl. (Bräberfelb Äinbau/Sorge, Taf. XXVI ff. unb (Bräberfelb 

Sahna, f. ^Kaugfcf), a. a. 0., Taf. I3).

2)ie hauptfächlicbfte Verbreitung haben bie £u$ fchalen gefä$e im Gebiet 

weftlid) ber Saale gefunben. Sie ftnb bort bereits mit gan? neuen Ver?ierungs= 

techniFen verfehen, wie 3. 23. (Tupfen unb 5ingernägeleinbrücFe, fginftiche, 

Waraen u. a. m.4).

derartig versierte /fu^fchalen fehlen in unferen (Bräberfelbern ber fpäten 

Stufe C gänzlich.

b) 5)er Topf. ffür bie ffrühaeit (Stufe A) ftnb au^er ben Situlen noch 

topfartige (Befaße als charaFteriftifche Urnenformen ;u nennen, wie wir fte 

auf Taf. I, I—£ unb Taf. II, I unb 3 abgebilbet haben. Soweit auf ihnen 

Schulterveraierungen angebracht finb, entfprechen biefe benjenigen ber Situlen. 

Weitaus am f>äufigften ift hier ein gerauhter Unterteil. 32er ’Sals ift bei ihnen 

nur feiten angebeutet.

£orm hoch, eiförmig.

Gine in (Bräberfelbern ber Spätlatene;eit mitunter vorFomtnenbe eiförmige, 

fchlanFe Gefäfjform ;eigt bie Abbilbung aus UTeisborf5), Taf. I, I. Aud) eine 

Urne aus 23ebra6) bürfte hier trog ber ftärFeren Ausbauchung ;u nennen fein.

4) A. Stampfuft, (Bermanifche 23ran8gräber, lllannus 30, 1938, A 3, S. 3-03, 

mit Abb. II.

2) W. pegfch, P- 5.22 (1931), Abb. Id unb 6b.

3) Ätne <fuffchale »en Ulorigfch wirb von IV. Schul;, Abb. Wannus I£rg.»238. 3, 

1923, iTaf. 6, 10; S. 55 u. Babresfcbr. XI, 1925, S. 38, von ben Situlen ber ^form I 

hergeleitet, wäbrenb Uslar, S. 59/ auf bie WoglichFeit einer anderen Ableitung von 

„weftgermanifchen" (Befaßen aufmerFfam macht.

4) Vgl. ;u biefer Verjicrungsart Uslar, Taf. 5—6 u. Taf. II.

6) ^ier mehrmals vertreten, St. Wuf. Berlin.

6) Vgl. V. A. b. Prov. Sachfen, ^eft II, S. 16, <fig. 35-.
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Tnefe (Befäffe ftnb meift fcbwarzglänzenb. Vie aus bem (älteren) Sräberfelb 

von Uleisborf ftammenbe Urne zeigt einen fein geraubten Unterteil. l£ine fpätere 

A'orm (teilt bas pollebener (Befäff bar (Taff I, 2)j). ür.s ift glatt unb glän^enb unb 

bat auf ber Schulter ein fymmetrifches Utäanberbanb in Kintedznif mit nur 

einfeitiger punftlinienbegleitung* 2). Vicht barüber beutet ein fdzwadzer Kbfatz 

einen <$als an, wäbrenb zwei umlaufenbe Killen über bem 25oben auf einen ficb 

anbabnenben ^uffabfatz binweifen3). £ine ähnliche ^orm, aber bereite mit 

Käbchentecbnif unb reicherer Verzierung verfeben, zeigt ein (Befäff von Krü» 

ehern, Taf. XIX, p4). Ver Verzierungscbarafter ift hier ähnlich bem (Befäff 

von polleben, unb bie über bem 23oben angebrachten umlaufenben Killen 

betonen ebenfalls einen vom übrigen (Befäffförper ftch abfe^enben ^uffteil. 

Kuch biefe (Befäffform nimmt alfo Teil an bem ^erausbilben eines befonberen 

£uf)teiles. Vas beftätigt eine aus Wulfen-Kapenberg auf Taf. XII, 8 ab» 

gebilbete Urne mit glatter Jleifte über bem 23oben5). Viefe Heifte batiert fie 

in bie Stufe B (f. bas Kap. „piaftifcbe Verzierung" auf S. 53 ff).

(Bin recht fpätes (Befäff biefer 2lrt ift von £obrbe (23ranbenburg) begannt6). 

Ver Kanb ift hier bereits verffhwunben. Vie $orm $ nimmt alfo auch an ber 

Kumpfbilbung ber Spätzeit teil.

üztne ftarfe ’Xbnlicbfeit mit ben oben befcbriebenen Urnen haben jene topff 

artigen 23ronzeeimer, wie jüngft ein folcffer auf bem (Bräberfelb von Klein» 

Zerbft’Scbwabenbeibe (Utuf. Kötben) gefunben würbe7).

Vie 5orm $ erinnert aber auch ftarf an latenezeitlicbe (Befäffe, wie fie 

W. Schulz abgebilbet bat8). Urnen aus Uleisborf (St. UTuf. Berlin) fcbeinen 

noch an fie zu erinnern.

i£ber jeboch bürften (Befäffe wie Veblitz, Kr. Jerichow I (Uluf. 23urg)9), 

bas noch ganz in Äateneart verziert unb fcbwarzglänzenb ift, Hienburg (llluf.

J) Vgl. (Bröfjler, 3ahrcs(chr. III, I90I (S. 102) auf Vaf. IX.

Vgl. W. Schulz, 3ahres(d>r. XVI, 1928 (S. 51), Vaf. XIX, 3.

2) Vtad) Uslar, S. 250, Vir. 21 mit Vaf. 56, 2 = „PunFträbdjen".

3) Vgl. bie Kusführungen ju fform 3.

4) Vgl. baju ein (Befäfj ähnlicher {form aus bem’Savclg.cbiet, (tehe K. Sttmming, 

UTannus 7, Vaf. II, 7 (KleinFreug).

5) Vgl. auch Hoffmann, Varzau, Vaf. I, 5.

6) Voü u. Stimming: 2lbt. V, Vaf. 6, 16.

7) Kisper unveröffentlicht. Sur {form vgl. Widers, a. a. <!>., S. 7 u. 9, 

2lbb. 7 u. 8, u. Vaf. 2, 2.

8) IV. Schulz, 3ahresfd)r. XVI, 1928, Vaf. IX, 2—3.

9) Vgl. baju ein in {form unb Verzierung überrafchenb ähnliches (Befäfi aus bem 

Kreis Kees am Vlieberrbein, 2lbb. K. Stampfufj, a. a. <D., S. 102, 2lbb. 10, mit 

langen, (entrechten Killen, bie burch eine horizontale Kille auf ber Schulter nach oben 

abfchlie^en. Vas Vehliger (Befäfj bagegen zeigt je zwei (entrechte Killen, bie je burch 

einen Heinen Kreis auf ber Schulter abfchliefjen. Stampfufs (egt bie(e (Befäffform um 

bie Seittvenbe an.
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33ernburg)z oörbig4Uößlttc (UTuf. Jörbtg) unb Vtesfau1) Vorformen c« unferer 

/form + barftellen. Viefe (Befäße müßten bann alfo mit cu ber 35eramif ber Y7orb= 

harcgruppe bes lebten 3aßrß. v. Jtr. geftellt werben. £)ie ^unbumftänbe ftnb 

aber meift recßt unftcßer; aucß fehlen cßarafteriftifcße Beigaben, fo baß wir uns 

hier vorerft mit einer Tlnnahme begnügen müßen.

?ln biefer (Befäßform laßen ftcß bemnacß brei für unfere pertobe cbarab 

teriftifcße UTerhnale nacßweifen: Stufenmufter (polleben, ^Krücßern), /fuß* 

bilbung (polleben, 2$rücßernz Wulfen=25apenberg) unb 25umpfbilbung (^oßrbe). 

Sie bürfte ftcf> ebenfalls von ber Tobenborfer Urne ßerleiten2).

/form 5: hocßbau0igz engmunbig.

£in anberes fttuläßnlicßes, engmunbiges, ßocßbaucßiges (Befaß ;eigt bie 

2lbbilbung von Uletsborf Taf. Iz 3 mit facettiertem Xanb unb einfcßwingenbem 

Unterteil3). 2lus biefem fpätlateneceitlicßen (Bräberfelb ftnb noch brei folcßer 

Urnen nachweisbar4). (£in anberes ebenfalls fpätlateneceitlicßes (Befaß äßn 

lieber /form ift aus Scßafftäbt, 2$r. UTerfeburg, begannt (2lbb. W. Schul;, 

3abresfcbr. XVIZ Taf. XIZ 7).

Vie Ableitung von ber Tobenborfer Urne ift feßwierig, wenn überhaupt 

möglich. Vielleicht ftnb hier eher Jufammenßänge mit ben 23ron;eeimern mit 

Velphtnattacßen ober mit ben Vreßfcßetbengefäßen wie 2lbb. +, 2 ancunehmen.

Ver einfeßwingenbe Unterteil jeboeß bürfte auf bie Situlen ber ^orm I 

;urü(f;ufübren fein.

'Bin henfellofes (Befaß biefer 2lrt aus bem beginn unferer Jeitrecßnung 

etwa flammt von Wulfen ((Brab c, Xcfer tUarggraf), mit früßen 33einnabeln 

als Beigabe, aber henfellos, fteße Taf. Xz 3—£5). Ver Kanb ift baebförmig 

facettiert.

Später (int I. 3aßrß.) erfeßeint berfelbe Typ im (Bräberfelb von 2(lein= 

CerbfhScßwabenbeibe, fteße Taf. Iz 3-. Ver Kaub ift naeß innen verbiet, nießt 

meßt facettiert. Ver Teufel ift größer als bei ben älteren Urnen biefer 2lrt. 

2luf bem größten Vurcßmeffer ift ein aucß fonft aus berfelben Jett belegbares 

ot(fc<t<fbanb in altgewohnter Killentecßnif angebraeßt (vgl. bas 25ap. iBingetiefte 

Vercterungen, S. 55).

x) 2lbh. IV. Schule, a. a. 0., Vaf. IX, I.

2) Siehe Jr. Knorr, a. a. 0.z S. 22 u. Vaf. I, 2.

3) Vgl. baju ’Joftmann, a. a. 0., Caf. 3, 21; IV. Wegetvtij, S. 58, 2lbb. 12, 

B 9J. Verf., S. 66, 2lbb. 20, £0. 1652.

4) St. ITIuf. Berlin; bas streite CBefäß gleicht bem hier auf 0af. I, 3 abgebilbeten, 

hat aber feine umlaufenbe Kille auf bem größten Vurchmeffer, ißt rötlich gefärbt unb 

gut geglättet. Vas britte ®efäß ähnlicher ^orm hat nur einen »Jenfel unb iß unrerjiert.

5) Vgl. baju K. Stimming, XTXannus 7, 1916, *$. 3—% Vaf. 38, 51 (1xletn= 

freut;, Branbenburg).
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oule^t erfcheint biefe fform im (Bräberfelb JLinbau/Sorge ((Br. 16) Taf. 

XXXVIII, I. *5ier ift eine Knubbe unb eine umlaufenbe Kille auf bem größten 

i&urchtneffer angebracht. Ü:« ;eigt eine gewiffe fformverwanbtfchaft mit (Be= 

fäffen wie Äinbau/Sorge, (Eaf. II, 21), fo baff es bei bet ^erausbilbung biefer 

letzteren (Befäffform nicht gan? unbeteiligt gewefen fein bürfte.

fform 5 läfft ftch alfo in allen brei Stufen nachweifen.

.form 6: fugeiig, engtnunbig.

(Befäffe mit fugeiiger (Beftaltung, wie £eps <Taf. II, I, mit T. vor-' 

hanbenen Übergängen 5« früheften Situlen ber fform 2, wie 3?effati <Eaf. VIII,6, 

Iaffen ftch in unferem (Bebiete nur in ber Stufe A nachwetfen2). Sie ftnben 

ftch in ber ffrühftufe vornehmlich im weftfaalifchen (Bebiet3). 2luf hallftättifche 

(Befäffe möchte fte 23eltW wurücfführen4) unb verweift auf Kabemacffer5), benft 

aber auch an eine Ableitung von einem topfartigen 23ron;eeimer, wie er ftcb 

in Körchow fanb6). nach Schwante« unb Knorr ift biefe Urnenform fcbon 

in ber Kipborf/Seeborf Stufe vorbanben 7).

3?ie fugeiige ffornt von Hep« (ohne Knubben) unb preufflin; (wie 3?effau 

<Eaf. VIII, 6, aber unverwiert) ffnbet ftcb öfter im (Bräberfelb von ^arfefelb8), 

wie überhaupt im norblicben t^lbgebiet9). ■Tiefe fform bürfte auch Schwante« 

meinen10), ü:r fegt fte unter ben von ihm bort aufgewühlten topfartigen (Be= 

fäffen in ben jüngften Seeborff^ortwont unb läfft fte gleichseitig mit ben Situlen 

auftreten.

□nfolge ihrer Heigung, auf ber Schulter Verwierungebänber ganw in 

ber 2lrt ber Situlen anwubringen11), fowte burcb ihre fformverwanbtfcbaft 

J) (Befäffe biefer 2Irt, metff mit ^alsletffe, fommen in bem (Bräberfelb Itinbau/ 

Sorge (ehr häufig vor, f. ICaf. XXVII ff.

2) 5. 23. (Bräberfelb Aep« ftef>e UT. König, Ulannus 23, S. 319. 2lbb. IOO, 2.1; 

Preuffltt;, Uluf. Kothen ((Bräberfelb?) im ganzen brei (Befäffe, wie Taf. II, I; bas eine 

bavon ähnelt bem (Befäff wie Caf. XIII, 8; Kietjmed2, Uluf. Serbft.

3) 5. 23. Voigtffebt, f. (Böge^öferöfcbiefche, S. ISO, <taf. 18, 263 ; 23ennungen, 

f. p. (Stimm, 3ahresf<hr. XVIII, tfaf. XVI, 2a u. a. m. Pgl. 23etlage I, Olnhang.

4) K. 25eltj, Körchow, S. 15—16.

5) Kabemacber, Ulannus I, Taf. 18 u. 19.

6) K. 23elg, a. a. 02., ttaf. 8, 39.

7) <B. Schwante«, Urnenfriebböfe I, S. 116, 2lbb. 6. ffr. Knorr, a. a. 02., 

Kaf. 3, 52. 55.

8) W. IVegewtQ, £af. I ff.

9) Vgl. (B. Plettfe, a. a. 02., £af. 19.

ff. Ttfcbler, ffuhlöbüttel, S. 21, 2lbb. 22.

3acob»ffriefen, a. a. 02., Caf. 50, 2.

K. 23 e 113, a. a. 02., Taf. 5, 19—23; Cafelbb. Taf. 61, Io5—106.

10) (B. Schwante«, p. 3. 7, S. 17/18.

14) IBbenba.

BafereSfcbrift, 25Ö. XXXII 3
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unb ihre gleichartige technifche 2lusftattung in ö'arbe unb Utaterial1) mit 

früheren Situlen bet ^orm 2 wie Taf. VIII, 6, lä^t fte fpäter in enge 23e= 

aiehung au ben Situlen ber ö'orm 2 treten. Tamit fteht ihre [ehr frühe ;eit= 

liehe Stellung in l£inHang. Utan fönnte baher biefe (Befäffe aum Unterfchteb 

ber frfxxlenformigen weitmunbigen Terrinen ber Xipborf/SeeborffStufe 

wob! aud> engmunbige Terrinen fugeiiger Jorm nennen.

Tie Stanbftache ift ftets Hein. 2lber auch hier finbet mitunter eine ftürfere 

Ausbilbung eines bei (Befäffen mit einfchwingenbem Unterteil fowiefo ange= 

beuteten <Suf$es ftatt (ähnlich Teffäu, Taf. VIII, 6)2).

Tie nur in ber Spätftufe vertretene Urne, üinbauSorge, (Br. 121, 

Taf. II, 2, ift im ganaen J^lbgebiet im 2. 3ahrh. verbreitet3). Tiefe (Befäfje 

bilben bie (Brunblage fpäterer formen, wie fte plettfe «xbbilbet4).

»Bin amtlicher Öufammenbang awifd>en ben (Befäfformen, wie Taf. II, I 

unb II, 2, läfjt ftch für unfer (Bebiet nicht nachweifen. Wohl aber taffen ftch 

Urnen wie Taf. II, 2 an bie $orm 5 gut anfchlieüen (f. b.).

5orm 7: fugeiig, weitmunbig.

Weitmunbige Topfe, wie Seegrehna Taf. II, 3, fomtnen in ben frühen 

(Bräberfelbern vor, fte ftnb jebod; feiten. Sie haben einen nur eben angebeute= 

ten Xanb (vgl. bas Xanbprofil aus Torna, Taf. XLII, Io), ber burcb a^ei 

Vnnenfaaetten eine cbarafteriftifche Spine bilbet. Xanbproftle fold>er (Befaße 

werben häufig in Sieblungen frübefter Seit gefunben unb atigen mitunter 

rötlich glänaenbe Färbung, bie bei ben Topfformen überhaupt mehrfach vor= 

fommt.

Von Seegrehna (lUuf. Hemberg) ftammt noch aweites ftarfbaucbiges 

(Befäh mit ftärfer faaettiertem Kanb ähnlicher (Beftalt wie Taf. II, 3, aber mit 

Heinern (Bfenbenfel auf ber Schulter5).

inwieweit biefer Topf, tSorm 7, auf bie Situla ber ^ortn 2 in 23eaug 

ihrer ^ortentwicflung au weitmunbigen, fpätrotnifchen Töpfen etwa bei= 

getragen h<tben fönnte, fann nicht nachgewtefen werben. iBs fei aber geftattet, 

') Vgl. 3. 23. 23ennungen unb Voigtflebt (f. 0.).

2) Vgl. IV. IV eg ewig, S. 66, Abb. 20, 72. 1695.

3) Siebe Taf. XXVIff. ((Bräberfelb Cinbau/Sorge) unb A. Kaugfd), ITIitt. 2, 

1900, Taf. I, £—6 (cBraberfelb Öabna).

Vgl. <B. piettfe, a. a. CP., Taf. 18; <5oftmann, a. a. cP., Taf. 3, 23-, 26—28. 

A. 23elg, Altertümer, Taf. 61, 110—III; Taf. 62, 117; Vofj u. Stimming, Abt. V, 

Taf. I ff. (häufig); in 236bmen (ftebe Pie, 0. a. <P., Taf. 9lff.; vgl. auch Preibel, 

a. a. CP., 23b. I, S. 78 ff.) fcheint biefer ^orijont nur fdnvacb, wenn überhaupt vertreten 

ju fein.

4) <B. Piettfe, a. a. CP., Taf. 28ff.

5) Vgl. baju IV. Weg ewig, S. 66, 2lbb. 20, I04-. 1737, jeboch engmunbtg. 

IV., a. a. CP., S. 65, fegt biefe Jorm in bas legte 3ahrl). v. Str.; vgl. auch 

P. Aupt'a, Ttabresfdjr. XV, 1927 (S. 73), S. 68, Abb. 13 aus 3erd>au, Ar. Stenbal.
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nur tum Vergleich eine Situla bet «Sonn 2 aus Stufe C auf Taf. II, £ (Xin= 

bau/Sorge) baneben ;u ftellen. Vielleicht mag bod> ein gewiffes Durchleben 

biefer Aotm 311 ernennen fein. Uslar1) leitet 23. von (Befäßen wie Taf. II, 3 

folche mit bem dhätafter bes fpätrömifchen Topfes her.

2lus jenen weitmunbigen, fchüffelartigen Situlen ber Aotm 2, wie Jiinbau* 

Sorge Taf. II, £ unb Taf. XXIX, 52), fcbeint ftch bann [pater unter Weg= 

laßen bes fowiefo Faum angebeuteten Kanbes ber fogenannte „fpätrömifche 

Topf" entwickelt ?u h^ben3). (Befäße wie Taf. XXXVI, 6; Taf. XLIII, 5 

Fönnten Urnen wie Taf. XXXIV, I als Vorform haben, ba bie erften Topf» 

formen etwa ;ur gleichen Seit erfcheinen, in bie biefer gefchloßene ,Sunb von 

Äinbau/Sorge (®r. 9) f. Taf. XXXIV an;ufe^en ift, nämlich fünbe 2. Oahrh. 

bis Tlnfang 3. Vahtb- ti. otr. 2luch lUatthes4) leitet fte von frühFaiferceit= 

liehen (Befäßen h?t. Vlach Uslar5) fehlt biefer fpätrömifche Topf im eigene 

liehen „weftgermanifchen" (Bebtet, wäßtenb er im ganzen '2:1b gebiet nachweis* 

bar ift. ?lucb in Thüringen fehlt er, Fommt aber bagegen in Sachfen vor.

c) Sonberformen.

£in bureh feine Dreiteilung auffallenbes (Befäß flammt von Deßau, 

Taf. XXVI, 16). f£in hoher, facettierter Schrägranb nach 2lrt ber frühen 

Xipborf=Seeborf=Stufe ift feßarf gegen einen Fontfcßen, vom übrigen (Befäß- 

Förper abgehobenen ^alsteil abgefetzt. Drei parallel umlaufenbe Killen ver= 

eieren bie Schulter, wäßrenb brei banbförmig breite, vertiFal angebrachte 

Knubben an Stelle von Teufeln in etwa gleichem Kbftanb auf bem größten 

Durchmeffer angebracht ftnb. Der Unterteil fchwingt fitulartig über einem 

Heinen 23oben ein.

Die Dreiteilung erinnert noch ftarF an Jlateneformen (vgl. ben Typ ber 

Tobenborfer Urnen). Die 23eigaben (ftehe Taf. XXVI, 2) veranlaßen jeboch 

feine zeitliche 23 eft immun g in bie erfte Hälfte bes erften 3ahrh* otr.

Diefe (Befäßart fleht bisher burchaus vereinzelt in unferem (Bebiete ba. 

Ulan Fönnte fte am eheften vielleicht als ^wifeßenform 311 ben topfartigen 

x) Uslar, 2lbb. Taf. A. 39—^0.

2) Vgl. A. 2Vu eben buch, a. a. 0., Taf. 22, I.

3) Siehe Taf. XXXV, 8, 9; XXXVI, 12; XL, 5. Vgl. IV. tKattßes, Die 

nörbl. tßlbgermanen, S. 9 ft * u. Taf. I—3 ; ^oftmann, a. a. 0., Taf. 36 u. 6, 60; 

Ar. Krüger, Das Keitergrab von Ularwebel, Jefibl. b. Aüneburger Uluf. 1928, 

2lbb. 6, 2. A* Ku eben buch, Saßresfcbr. XXVII, S. 9 u. Taf. XXII, I—L (Brunb» 

riß Sachfens, S. A2I, 2lbb. 307.

4) Ulattßes, a. a. 0.

5) Uslar, S. 76.

6) XCine gewiße Aormverwanbtfcßaft jeigt bie 2lbbilbung bei A« Ti fehler, a. a. 0., 

Taf. 6, 6 mit brei Heinen 0efenßenFcln auf bem größten Durchmeffer.

3*
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(Befaßen wie Aorm 5 unb zu Öen Situlen ganz allgemein anfprechen, was burch 

bie Kanbbilbung, burch bie Scßulterzier unb bie brei Knubben bekräftigt wirb.

Äin in ber Xanbbilbung gleichartiges, in ber ©eftaltung bet? (Befaß» 

Forpers aber verfcbiebenes (Befaß ßammt von Sfcherben1). £in *6als ift burch 

eine umlaufenbe Kille nod) eben angebeutet, was bei ben Topfformen ja recht 

beliebt ift. 2luf ber großen Schulter ift ein verhältnismäßig hohes Sinnen» 

mufter in mehrfach ausgewogener Kfatechnik angebracht, bas beibfeitig von 

Punktlinien begleitet wirb (vgl. Taf. IV, 8). £)amit fteht es einzigartig in 

unferem ©ebiet ba.

VTach ber Verzierungstechnik gehört es in bie augußeifche Seit unb bürfte 

älter als bas T'effauer ©efäß fein2).

d) T>rehfcheibengefäße.

Weniger in unferem ©ebiet als vielmehr weßlich ber Saale kommen in 

ben ©räberfelbern ber Stufe A große, hohe ^rehfcheibengefäße wie Schkopau 

Abb. I, 2 vor3). Tbiefe hohen „vafenförmigen" Urnen haben ihre größte 

Ausbauchung über ber halben ’oöße. £>er Kaub ift ftärker verengt als bei 

ähnlichen latenezeitlichen formen.

3?ie Verzierungen können entweber gemäß ber alten Äatenetechnik aus 

eingeglätteten Wellenmuftern beßeben4), ober aber biefe ©efaße übernehmen 

von ben hanbgearbeiteten Situlen VUufter unb Technik ber neuen Verzierungs» 

weife, wie bies bei böhmifcben Aunben ber Aall ift5).

Anbere ftnb unverziert, tragen jebocß faß ßets eine ober mehrere glatte 

Meißen ober umlaufenbe Killen auf ber Schulter, wie Schkopau Abb. 1,26). 

-Pie Beigaben beßimmen bie Schkopauer ©efaße in bie letzten ^Jahrzehnte 

v. Str., wie auch bie bort gefunbenen Tonfitulen burch ihre Schulter» bzw. 

Unterteilverzierung biefelbe Seit vertreten (f. Abb. I, I, vgl. bazu S. 56ff.)7).

*) IV. Schul?, 3«hvesfchr. XI, 1925(S. 53), ^taf. XIV, I; vgl. 3ahvesfchr.XVI, 

1928, Taf. XIX, 2.

2) Bei IV. Schul?, Oahresfchr. XI, S. 53 iß ein weiteret Hinweis auf ?wei 

ähnliche (Befaße aus Silßebt unb Kleinkorbetha gegeben. Schul? nimmt be?gl. ber 

(Befaßfarm einen fkinfluß hoßer, bauchiger, engmunbtger Vrepfcheibengefäße an.

3) Tiefe (Befaße ßnben ftch ebenfa auch in Böhmen. Vgl. Pic, a. a. <B., Taf. ^-9ff., 

3. T. bereits mit Stufenmußer in Strichlinien» unb Punktmanier ver?iert, fa baß bie 

böhmifcben formen anfcbetnenb jünger ftnb als bie hier aus bem Saalegebiet erwähnten.

4) Vgl. <B. iEichhorn, a. a. (B., S. 22f. unb IV. Schul?, a. a. (B., S. 60, 

2lbb. 23 u. 21 ((Broßromßebt).

5) Vgl. Pie, ö. a. (B., Taf. 63 (Planan).

6) Vgl. ba?u Pic,ö. o. (B., Taf. 70, 12. 23; 71, II; 80, I; 82, I. II (Vobiichov» 

Pichota). IV. Scßul?, a. a. (B., Taf. VIII, 3 (Körner, Kr. Sonbersbaufen). (B. Ißich» 

born, (Broßromßebt S. 21.

7) 2lbb. W. Schul?, 3ahresfchr. XVI, 1928, S. 59, Abb. 17 u. 19.
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tübenfo gehören bie £)rehf(hctüengefäße aus (Broßromßebt nach ihren 

Beigaben unb Verzierungen in biefe frübaugußeifche Seit1).

dagegen wirb ber (Bifenhortfunb von Körner, Kr. Sonbersßuufen, von 

(Böge in bas I. Vabrß. u. Str. gefegt2). 3?ie (Befäßfortn iß ber von Schfopau 

unb (Broßromßebt faß gleich, fo baß auch ber £unb von Körner vielleicht (?) 

in bie augußeifche Seit gefegt werben barf, zumal Thüringen im I. 3aßrh. 

n. Str. faft funbleer ift.

Tiefe Trehfcßeibengefaße nun laßen fich nicht von Cateneformen aus bem 

Urfprungsgebiet unferer HTäanbergruppe ableiten, wohl aber von folchen 

formen, bie ber latenezeitlichen Bevölkerung bes Saalegebietes zu eigen 

waren3).

Vnfolgebeffen ift wohl als Schlußfolgerung zu fagen erlaubt, baß wir es 

hier mit ben legten Keßen unb 2luswirfungen jener von Schulz4) für bie 

Xatenezeit im Saalegebiet nachgewiefenen (feltifcßen) „Töpfereien" zu tun 

haben.

Terfelben Herkunft bürfte auch ein ^ußgefäß aus Karsborf fein, bas 

ebenfalls auf ber Trehfcßeibe gearbeitet iß unb nach ber ^ibelform in bie 

augußeifche Seit gehört5).

t£s foll hier nun eine furze ^unbzufammenßellung zunächß ber Treh= 

fcheibengefäße, wie Schfopau, 2ibb. I, 2, folgen, bie aus bem IBittelelbgebiet 

unb aus Böhmen befannt finb:

1. Schfopau, Kr. Hlerfeburg 2 (Befaße wie 2lbb. £, 2

2. Körner, Kr. Sonbershaufen 2 (Befaße

(2lbb. bei 21. (Böge in S. f. £., Bb. 32, 1900, S. 202 ff., 

2lbb. 66. Vgl. W. Schulz, Vabresßhr. XVI, Taf. VIII, 3.)

3. (Broßromßebt, Kr. Weimar im ganzen 28 (Befaße etwa wie

2lbb. £, 2.

(2lbb. bei (B. Eichhorn, (Broßromßebt, S. 20 ff.)

x) Vgl. (B. Eichhorn, a. a. 0., S. 2off.

2) 21. (Böge, 5. f. «., 1900, S. 202ff. (21 bb. 66).

Vgl. ba?u W. Schul?, a. a. 0., £af. VIII, 3.

3) S.W. Schul?, a.a. 0., S. 31—33, mit weiteren ^tnweifen. Verfelbe, a. a. 0. 

S. 117, (Br. 53 aus (Blema, Kr. 0tuerfurt; Taf. VIII, I aus Seebergen, Kr. (Botha, 

unb (täfel XIV, I aus XHühlbaufen, 2lue. Vgl. Schränil, Vie Vorgefchicbte Böh= 

mens unb IHährcns, S. 256.

Vtacbahmungen folcber Vrehfcheibengefäße ßammen aus Wittenberg, f. 

3ahresfd>r. XIV, S. 120 unb Taf. XXV, 3 ; unb aus Brücfen, f. ^aevernicf, 2Ttar= 

burger Stubien (1838), S. 81.

4) XV. Schulz, Keltifche Bevölkerung u. Feit. (Bewerbe i. XHittelbeutfcblanb. Tag.= 

Ber. b. 2lnthrop. Kongr. Köln, 1927, S. Io5ff.

5) Verf., 3al>resfcbr. XVI, Taf. XII, I u. S. 33.
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I. plavan 2 (Befäße

(2Ibb. bei pic, Urnengräber, Taf. LXIII, I u. 6)

5. ^obncbowpicbora mehrere (Befäße

(2Ibb. bei pic, a. a. O., Taf. LXIXff.)

i£in anberer (Brabfunb, bei bem ftcb S>rehfcheibentecbniF nachweifen läßt, 

ftammt aus (Bernftebt').

B. Sieblungsware.

Sieblungsgrabungen aus ber frühen Seit ftnb bisher in unferem (Bebiete 

nur vereinzelt vorgenommen tvorben, fo baß grabungstechnifch gefieberte 

2$enntntffe nur in geringem Umfange vorliegen.

Xus ber Stufe A vorliegenbe (Befäße unb (Befäßrefte wie Taf. XLI, I—I 

unb Taf. XLII, I—II laffen ernennen, baß neben Situü(Befäßen ber A’orm 2, 

wie Obermöllern <Taf. XLI, 3 ; '.liennewin <Eaf. XLI, I; £)orna <Eaf. XLII, 13, 

namentlich topfartige (Befaße unb ihre Xanbprofile vorliegen, wie Vlienburg 

<Eaf. XLI, I—2; “Porna <Eaf. XLII, I—3. 7—8. 10—12, von benen bie 

größten (Befaße, wie (Eaf. XLI, I—2, als Vorratsgefäße benutzt worben 

fein mögen.

■Pie Xanbproßle aus £>orna <Taf. XLII, 6 u. II beuten auf fcßalen- 

förmige (Befäße ober fogenannte „Rümpfe" bin.

S?ie Verzierungen ftnb biefelben wie bei ben (Brabgefäßen, ftehe Altenburg 

<Taf. XLI, 2 (fanbubrförmiges JUufter), Obermöllern Taf. XLI, 3 (fein= 

geraubte gelber auf bem Unterteil), Unterrißborf <Eaf. XLI, 13; &orna <Laf. 

XLII, II—13; 2lFen* 2). Blehrfach ift Käbchenverzierung zu beobachten, unb 

Zwar in WinFelbanbmuftern, wie 5?orna <Eaf. XLII, II—12 (vgl. bazu bie 

Ulufter auf <Laf. IV, II; V, 2 u. ö.). Heitere ftnb für Sieblungen z« 53e= 

ginn ber XäbcbentecbniF Fennzeichnenb. (So z- 25« nt 2$ölleba, [£. f. V. 

*Salle], Stregba [UTuf. t£ifenacb] u. a.) Xuch bie frühen tUetopen-IBufter 

Fommen vor, z« 53. iti Stregba, UJeisborf u. a.

3?ie Xanbproftle ftnb z. <T. genau fo fcharf fazettiert wie bei ben Urnen 

(vgl. Altenburg, Taf. XLI, I—2; £)orna XLII, I—6. 10). daneben aber 

Fommen bie eigenartigen runben Xanbbilbungen vor wie <Eaf. XLII, 8. 12,

x) S. 23eil. I, ffunbortretjeiebnis. Wettete ffunbe mit bem ATacbweis ron iDreb* 

fcbetbenFetamiF aus bem 23eginn unfetet Seitrecbnung liegen aus bem tveftfaalifcßen 

(Bebiet rot, wie 5. 23. aus 23arsborf, 23r. Ouerfutt (f. 0.).

23tüeFen a. ^elme, 23r. Sangerhaufen, einige (Btabgefaße rom (Bräberfelb, 

f. W. berget, Per Spätlatene^cfriebhof ju 23tücFen. SonbetbrucF IVeimat (1937), 

S. 39ff., £af. 3—7 (fftiebbof I, S. 13, (Stab 10; S. 15, (Stab 16).

2) Vgl. p. (Stimm, 3ahresfd>r. XIX, 1931, ZCaf. II, 2. (Unficber, ob <Stab= ober 

Sieblungsfunb.)
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T. mit Vnnenfazette verfeben, wie fte ftcb fo mir bei ben wettmunbigen 

«Töpfen ber ^ortn 7 (Taf. II, 3) ftnben (vgl. bazu Obermöllern Taf. XLI, 3 ; 

IBennewis Taf. XLI, 4-; 3?orna Taf. XLII, Io).

pianlofe Xttzverzierung auf bem ©efäffunterteil, wie Taf. XLII, 9, 

fest eine aus latene?eitlicf>en Sieblungen recht bekannte unb charafteriftifcbe 

VerzierungstecbniP fort, jebocb finb bie Xisungen fest fd?wäd)er unb nicht fo 

tief wie in ber JEatenezeit ausgefübrt. Xis* unb TupftechniF vereint zeigt 

eine Xanbfcherbe aus T>orna, Taf. XLII, 8.

Tie mittlere Stufe B, wie Xiefa-©röba, Taf. XLI, $.14; ©lau;ig Taf. XLI,

6—8.12; Öerbft Taf. XLI, 9; SchPeubis Taf. XLI, Io; Teuchern Taf. 

XLI, II, zeigt häufig Situlgefäfe, wobei bie Heinen VTäpfe, wie Taf. XLI, 12 

u. H, wabrfcbeinltcb TrtnPgefäfe finb. Tie Verzierungen weichen ebenfalls 

nicht von benen ber ©rabPeramiP ab. Tie Stufe C, Straach Taf. XLII, 

15—20, zeigt benfelben TbaraPter wie bie ©rabgefäfe btefer Stufe. Vor* 

banben finb Topfformen (Taf. XLII, 15), Kümpfe (Taf. XLII, 16), Vlapf= 

formen (Taf. XLII, 17—18. 20), Teller (Taf. XLII, 23) u. ä. m.

Sehr häufig unb befonbers charaPteriftifcb für Sieblungsfunbe aus bem

2. Vahrf». n. 5tr. ftnb bann bie fogenannten 5uf fcbalen, von benen meift nur 

ber abgebrochene^uf ober25rucbftücfe bavon vorbanbenftnb, wie Taf. XLII, 19. 

□nsgefamt gefeben liegen vornehmlich Xefte von ben einfachen ©efäfen 

mit flecHggrauer Färbung unb abftcbtlicher Xaubung auf bem ©efäfunter= 

teil vor. 3n Stufe A ift bie SieblungsPeratniP meift fchwarz unb glänzenb 

gefärbt. 23raune unb befonbers gern rot unb glänzenb gearbeitete ©efäf-' 

fcberben gehören meift z» Topfformen.

£aft ftets ftnben ftch in ben Sieblungsreften entweber in ber Wanbung 

ober im 25oben fiebartig burchlochte ©efäf fcberben vor, wie z« 25. Torna 

Taf. XLII, 2.

Tie fogenannte ^ingerPniff unb ^ingernagelverzierung mit tiefen, läng= 

lieben ©inbrücfen ift vornehmlich im ©ebiet UnPs ber Saale verbreitet1). 

Sie fanb ftcb bei uns in öerbfuKlapperberg (llcuf. oerbft).

2lufer ber banbgearbeiteten SieblungsPeratniP läft ftcb bei einigen 

tSunben aus bem 23eginn unferer Zeitrechnung auch Trehf^etbenPeramiP 

nachweifen, Trel)fcbeibengefä^tefte aus Steblungspläsen finb uns begannt 

von zäcftvar, ©rofjena unb Seegrehna.

C. Tie TechniP ber ©efäfe.

Tie ^erftellung ber Situlen unb Töpfe unferer Kulturgruppe gefebab 

aus fein gefchlemmtem Ton in fretbänbtger TechniP2). Ter 23ranb ift gewöbn=

x) Vgl. 8aju Uslar, S. 21 ff.

2) Vgl. 8aju j’. Kruger, 3>ur ^erüellung ber Tongefäfe. Tie VAunbe, 3abrg. I, 

1933, 6* 7—8, S. 10—13.
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Hct> fehr hart unb feft, bie (Befäflwanbung bei ben Situlen verhältnismäßig 

bünn.

Tie 2Iußenwanbung ift bei reichverzierten (Befäflen in ber Kegel fchwarz 

unb glänzenb, 3. T. ftumpf unb etwa blaugrau gefärbt unb bebecft in biinner 

Schicht bas ganze (Befäß.

Ter Vorgang, nach bem jene tieffcßwarze Färbung, verbunben mit <3ocb= 

glanz, erreicht würbe, ift von ^oftmann1) auf (Brunb feiner eigenen Unter 

fuchungen ausführlich gefchilbert. Tanacß haben wir als 23eftanbteil biefer 

bünnen Teckfchicht vier Teile ^arz unb ein Teil (Bl anzunehmen. 'Bich 

horn2) bagegen benkt an bie Verwenbung von Kohle in irgenb einer Weife 

bei ber ^erftellung ber »Sarbe unb bes (Blanzes.

f£inigemale kommen rotglänzenbe ober ziegelrote (Befäße vor, bie jeboch 

ZU allermeift z« (Befäßformen, wie Taf. I, 3—unb Taf. II, I u. 3 gehören, 

fo z« 33. Seegrehna, Tafel II, 3, Kölleba (Ä. f. V.), ?lken (zweihenklige 

Topffcherben; £. f. V.)3), oerbfhKlapperberg (ziegelrote Topfraubfcßerbe; UTuf. 

Öerbft), Zwenkau (zinnoberrote Scherbe)4). 2Ius JUennewitz (tUuf. Köthen) 

flammt ein rotglänzenber Sufi einer Situla ber /form I, unb in Kiefa (UTuf. 

Kiefa) fanb ftch ein ziegelrotes, unverziertes (Befäß (Typ Krüchern).

Tie Qtofie iUaffe ber (Befaße aus ben erften Oahrhunberten nach otr. ift 

im übrigen gefleckt braun bis grau, z» <£• gelblich, fchwärzlich, rötlich unb 

ähnlich, befonbers in ber fpäteren Seit. Tas betrifft vor allem bie einfachen 

(Befäße5), bann aber auch Z»meift bie Töpfe. Tesgleicßen gehören faft fämtliche 

Sieblungsgefäße hierher, ausgenommen bie Sieblungsfunbe aus ber Stufe A, 

bei benen faft ftets bie fchwarze /färbe, z- <£• glänzenb gemacht, vorherrfcht, 

Z. 33. in Torna, Kölleba u. a. m. (ausgenommen 2fken).

An ber ^rühflufe wirb ber Kanb burch einen außen ober innen angelegten 

Tonwulft abgerunbet, b. h. verftärkt6) unb burch mehrere glatt geftrichene 

/flächen gekantet, b. i. fazettiert, wie es bei ben Urnen ber Stufe A faft ftets 

ber ^all ift.

Am Schulterumbruch tritt bei ben Situlen ber /form 1 eine Verbtckung 

ein, bie recht ftark ift7).

') poftmann, a. a. CLX, S. 12.

2) (5. Iß ich horn, a. a. <B., S. 25.

3) 21 us 2lfen flammt auch eine (Befäßfcberbe »on merfwürbig gelbglänjenber 

ffarbe; A. f. XM^alle.

4) Siebe 3acob, Aaßrb. Aeipjig 1907, Taf. 27, 171.

5) Siebe ^oftmann, a. a. 0., S. 13» *o» bezeichnet bamit flets gefleckte, im Ober» 

teil glatt gelaßene, im Unterteil abflcbtlicb rerfebteben geraubte (Befaße jeber Jorm.

6) Vgl. <0. Schmantes, P» 3» I909, S. 155, 2lbb» 71 a; 

(0. (ßichborn, a. a. O., S. 20.

7) (0. Ißid>horn, a. a. O», S. 20.



Eigenartig ift, da$ die Verzierung her einfachen (Befaße auf dem (Befä$= 

unterteil nicf>t bis zum Bodenrand reicf>tz fondern einen (etwa 2 cm breiten) 

fd>malen, glatten Streifen freiläfjt. häufig entfielt fo ein allerdings fchwacher, 

kaum merklicher Tlbfatz.

D. jpie Verzierung der (Befaße.

£>ie Xädchen Verzierung in if»rer Entwicklung 

nach tTlufter und Technik.

Vfach den Unterfuchungen von (5. Schwantes1) und in der ausgezeichnet 

ten Öufammenftellung von Hiuftern aus der Latenezeit bei 2i. Tatfenberg2) 

ift das (Brundmotiv der Verzierung bei den nördlichen Elbgermanen in der 

mittleren und fpäten Latenezeit die Öitfzatflinie. £)ie latenezeitlichen Hlufter 

werden freihändig hergeftellt und zwar zutneift in Kitz* und Tupftechnik. 

£)ie Verzierung der (Befaße durchläuft nun gemä^ der typologifchen Unter* 

fuchung folgenden Entwicklungsgang.

a) Latene*Öeit.

£äe Todendorfer Urnen find auf der Schulter unverziert, zeigen

aber auf dem Unterteil zuweilen ^elderung durch abwechfelnd glatte und 

rauhe Streifen3). Y7ad? (B. Schwantes ift diefe Verzierungsart eine felbftändige 

Erfindung der (Bermanen in der Oaftorf Stufe4).

3?ie terrinenförmigen, halslofen (Befaße der XipdorfStufe haben mit* 

unter eine gro$e eingeritzte Zickzacklinie auf ihrer Schulter, die noch nicht 

bandförmig durch zwei parallel umlaufende eingeritzte Linien eingefaßt ift5). 

3n der SeedorfStufe aber kommen beide Verzierungsarten mitunter 

fcbon vereint an einem (Befaße vor6). Vedoch herrfcft nun die bandförmige 

Schulterverzierung7), die zu einer außerordentlich reichen Tfusfchmiitfung und 

Lebhaftigkeit etwa feit der Ulitte des letzten Vahrh. v. Ztr. gelangt.

0 (B. Schmantes, p. 3. 7, S. £5ff. ’Zier werben Zitfjatfmotiv unb Tupfen» 

Ornament aus bem ofibeutfcben (Bebiet ((Bäriger (Bruppe) bergeleitet. Ti. B eIg, 

ZKorchom S. 16, mochte bie 0rnamentterung ber Spätlatenegefäße eher auf halb 

fiättifche als auf oflbeutfche TTIotwe jurütfführen.

2) K. Tatfenberg, 'Kultur ber frühen Etfenjett, Taf. 23. Pgl. auch Ti. Belg, 

a. a. 0., Taf. b; W. Wegemig, S. 59, Tlbb. 13 unb S. 63, Tlbb. 17.

3) Siehe Bacob» tfriefen, a. a. 0., Taf. £6, 2.

4) (B. Schmantes, a. a. 0., S. 57.

5) 3acob»Jrtefen, a. a. 0., Taf. 5-8, 2.

6) T>erf., a. a. 0., Taf. £9, 2.

7) Pgl. p. ’Kupfa, Bahresfchrift XV, 1927, S. 69, 2lbb. 18; S. 71, Tlbb. 36;

W. Wegewtg, S. 65-, Tlbb. 18; S. 68, Tlbb. 22/23- <B. Schmantes, a. a. 0-,

S. 57 unb 59, Tlbb. 16—27.



3abresfd>rift für mittelbeutfcbe Vorgefcbicbten

b) Stufe A.

3n bet bann folgenbenoeit (unfere Stufe A umfaffenb) werben bie Schulter* 

Zierbänber recht fchmal, vielleicht veranlagt burcb bie Sd>ulterfazetten bet 

Situla ber (Bruppe II (wie UTeisborf, Taf. I, 5), unb erfcheinen fowohl bei 

ber t^orm I als auch bei ber £orm 2. (Vgl. bazu bie IHufter auf Taf. IV, 

I--7)1). Sie werben ;umeift banbförmig burch zwei umlaufenbe parallele 

Xitzlinien eingefaßt unb treten foglefd> in verriebenen 2Ibwanblungen auf, fei 

es als fanbuhrförmiges VHufter, wie Taf. IV, I u. 7, ober 75reu;banbmufter, 

wie Taf. IV, 5—6, wobei bie 23eftreuung ber baburcb entftanbenen Heinen 

stweiecfe mit feingeftebtem Sanb ?ur Betonung bes 7\reu;banbmufters be- 

fonbers beliebt ift. 21 n bie Stelle ber feinen Kaubung können auch Heine 

pünhchen (ober Heine Tupfen) treten. Statt bes 25reuzbanbmufters tritt auch 

mitunter bas Schachbrettmufter auf, wie Taf. VIII, 92).

£)ie Verzierungsart ber fanbuhrförmigen VHufter finbet ftcf> bes öfteren 

im linfsfaalifchen unb im eigentlichen Saalegebiet, befonbers häufig in ®roh= 

romftebt3). 3m übrigen elbgermanifchen (Bebiet fommt biefes tllufter eben

falls häufig vor4). 2lucf> bie Verbinbung mehrerer Räuber, wie Taf. IV, 7 

unb 14, unb bie ^elberung bes Hlufters burch Streifen, wie Taf. IV, 9—12 

unb 15, beginnt ftch nun etwa feit ber augufteifchen Seit (vgl. (Bräberfelb 

Brüchern, Taf. XVII ff.) ftärfer burcbznfenen.

Sehr gern werben bie Schwlterbänber burch fenfrechte Linien in einzelne 

Rächer ;erlegt, fo bah fogenanntes „Hletopenmotiv" entfteht, wie Taf. IV, 

4—6, flehe auch VHeisborf Taf. I, 55 6). hierher gehört ber gefchloffene Junb 

von £)eflau, Tlrmenftift, flehe Taf. VIII, 6—8 G). T>iefe Hletopenmufter be

gegnen juerft im (Bräberfelb ItTeisborf unb ?ule^t im (Bräberfelb Brüchern, 

fo bah fie für bie zweite Hälfte bes lebten 3ahrh. v. Ötr. cbarafteriftifd) ftnb 

unb etwa bis ?u 23eginn unferer Zeitrechnung bauern7).

3et$t begegnen auch bisweilen zweiteilige tTTufter, bie aus einer banbartigen 

Schulterverzierung unb fenHechten Streifen am (Befäfitnterteil beftehen, 

wie Koitzfch, Taf IV, 98). 2luch eine ftärfere TIusgeftaltung ber Schulter-

ü Vgl. baju 25. 2$elg, a. a. 0., Taf. 4.

2) 0. Stone, Ulannus 27, S. 407ff., Taf. 2.

3) ®. Ätcbborn, a. a. 0., S. 43 (1907, 48) u. S. II (1907, 16 u. 1907, 02).

4) Siebe <B. Schmantes, p. 3. 7, S. 57, 2lbb. 20 u. 21. W. IVegetvig, 

S. 64, 2lbb. 18. <für 236bmen flehe Pie, a. a. 0., Tafel 76, 19.

3m oftgermanifdKn (Bebiet ftnb bie fanbuhrförmigen Htufter ebenfalls vorbanben. 

Siebe AoftrjeirfFi, IPannus 23ibl. 18, S. 200 unb 2lbb. 223 f., 226a—f.

5) Vgl. 25. 23 eltj, a. a. 0., Taf. 4, la—c.

6) Vgl. 0. Stone, a. a. 0., Vas (Bräberfelb von Webbel, 23raunfcbtvetg.

’) 3n 25öbmen ftnb fie auf poFalartigen Situlen ber Sieblungsflelle pianan an

gebracht, f. ptc, llrnengräber, Taf. 63, 3-. 7. 8.

8) Vgl. 0. Stone, a. a. 0., Taf. 2; 25. Selg, a. a. 0., S. 22—23.



Verzierung burch Toppelbanbmufter Fommt bereite vor, wie bie bei <5alle 

gefundene Situla zeigt, flehe Taf. IV, 71).

Tie Tlusführung biefer IKufter gefchieht ebenfalls in freihänbtg ausgeführ= 

ter Riqte&m?, wobei bie HTufter nur fehwaefl ausgezogen erfcheinen unb oft 

von ebenfalls freibänbig ausgeführten Tupfl ober punFtlinien begleitet 

werben, fiebe Hleisborf Taf. I, 5, vgl. Taf. IV, 5 ; (Büntbersborf Taf. IV, 2; 

Krein in , Taf. IV, 3 ; Jfcherben Taf. IV, 8; Koitzfcb Taf. IV, 9.

2Ils eine ganz neue unb in ihren HTotiven frembartige türfefleinung 

treten bann in ber augufteifchen Seit (flehe (Bräberfelb Sroßromftebt unb 

Krüchern) jene Stufenmufter auf, wie Taf. IV, 12 ff., bie für bie erften 3abr= 

bunberte n. 5tr. fo cflaraFteriftifch flnb. Tas Stufenmufter tritt nun an bie 

Stelle ber unb fchmücFt für bie Zeitdauer ber hier z« bebanbelm

ben periobe bie hervorragenbfte Stelle bes Sefäßes, nämlich bie Schulter.

Einmal Fommt auch ein öinnenmufter vor, flehe öfcherben, Taf. IV, 82). 

fraglich ift, ob biefes tKufter auf einer Scherbe von ÜSmmeringen3) angebracht 

ift. Tas oinnenmufter ift fonft in unferem Gebiete nur noch aus Scflafftäbt, 

Kr. tlterfeburg4), begannt, wo es in ber 2lrt eingeftempelter ToppelFreife 

auf Scherben angebracht ift, bie z« einem Trehflheibengefäß (?) ber Spät-- 

latenezeit gehören. Gin oufammenhang mit unferer Kulturgruppe ift jeboch 

nicht nachweisbar. Tas Vorkommen biefes Häuflers ift bei uns alfo recht 

gering.

?lus ober zugleich mit bem Stufenmufter, flehe Taf. IV, 12—155), 

entwickelte fleh fehr früh jenes bervorflechenbfle HTotiv, nach bem bie ganze 

Situlengruppe auch benannt worben ift: ber tlläanber6).

Gs ergebt fleh hier bie <$rage, woher ift biefes Stufenmufter abzuleiten 

unb wann tritt es im germaniflhen Gebiet in ber Spätlatenezeit zuerft auf? 

Tie ^erFunftsfrage ber flufenartigen Turchbrecßung bei ber 2lusfcbmücFung 

von lltetallfachen — insbefonbere Gürtelbefchläge unb ^ibelnabelhalter, 

wie z- 23. <Eaf, XIII, 17 aus Kleinzerbft, Taf. IX, 2 aus HTarFFleeberg unb 

Taf. XXVI, 2 aus TeflawKoßlau — ift nach ben Unterfucßungen 2llm- 

grens7) gelöft. Tanacf) haben wir in biefern Stufenmufter bie 2luswirFung 

einer einflußreichen provinzialrömifchen, b. i. Feltifcßmorifcßen 3nbuflrte 

x) 2lbb. W. Schul;, Sahresfchr. XVI, S. 50, 2lbb. 13.

2) 2lbb. bet W. Schul;, 3al>resfcßr. XI, 1925 (S. 53), Taf. XIV, J.

3) Stehe IV. Schul;, a. a. 0)., S. 56 mit 2lbb. 8, I.

4) Vgl. <5. Schmantes, a. a. <9., S. 60. W. WegetvtQ, S. 69, 2lbb. 2£, 

217. 2185.

5) W. Scßul;, a. a. <9., S. 52.

6) Vgl. bagegen <9. Kunkel, Ter XHäanber in ben vor» unb frühgefchichtltchen 

Kulturen Guropas (IHarburg 1925), S. 55 f.

7) <9. 2llmgren, ÜTannus 5, S. 265 ff. Vgl. auch (5. Kofftnna, Vie beutfehe 

Vorgefcßicßte, VTannus 25tbl. 9, I9367, S. 187.
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auf bie germanifche Welt bet fpäten Äatenezeit unb bet erften 3<xhtbtmberte 

n. Ztr. burcb bie Vermittlung bet HTarfomannen in höhnten zu (eben.

diefelbe Unftcbt vertritt Schmantes1). Wacf> ihm ftnb bie Stufenmotive 

von ben (Bermanen aud) auf bie (Befäffverzierung infolge ber „ftiliftifcben" 

Verwanbtfcbaft unb ber (Bleicbzeitigfeit ber IHufter übertragen. dies fönnte 

bann aber frübeftens ;u beginn unferer Zeitrechnung gegeben fein, ba ja 

bie HTarfomannen erft im legten 3abr;ebnt nach Böhmen abgetvanbert 

waren2).

demgegenüber ftellte TSoffinna feft, bafj „ein eigentlicher iUäanber auä> 

auf provinzialrömifcbem (Bebiet für bas i£nbe ber Hatenezeit nicht nachzuweifen 

ift3)". lUitbin ift bie Ableitung von Schmantes nur als Vermutung ?u werten. 

2luch IKoftrzewsH Fommt bei ber zeitlichen 23eftimmung zu ber ^eftftellung, 

bah „biefe auffallenbe Unregelmäßigkeit in ber Verzierung, biefes unruhige 

Suchen nach neuen Tlusbrucfsweifen ein charafteriftifcher Zug ber oftgerma* 

nifcben ’Äeramit ber Spätlatene* unb frühen TSaiferzeit ift4)7'.

desgleichen können auch 3abn5) unb dacfenberg6) für Vlieberfcblefien 

keine Stufen* ober UTäanberverzierung vor beginn unferer Zeitrechnung nach5 

weifen7), dagegen führt pefcbecf für iUittelfcbleften zwei ,Sunbe auf, bie aus 

bem legten Tfabrbunbert v. Ztr. ftammen8).

das Stufenmotiv begegnet im ^arfefelber ^riebbof ebenfalls zunäcbft 

in freibänbiger 2lusfübrung. Ulufter wie ^arfefelb, (Brab 107.1710 ftellt 

Wegewig in bie legten Tfabrzebnte v. Ztr. auf (Brunb ber Beigaben9), diefes 

UTufter entfpräche etwa bem aus TUücbern <Taf. IV, H, nur bah in TUücbern 

Hinienbünbel als Streifen auf bem Unterteil fehlen unb bie Scbulterzier ftatt 

23änber in paralleler einfeitiger Scbrägftricbelung folcbe in kreuzen unb 

Winkeln zeigt.

der beginn biefer neuen UTotive, bie ftd> von ber einbeimifcben Ver* 

Zierungsart ber Zickzacklinie nicht ableitcn laffen, wirb alfo von ben meiften 

]) <5. Schmantes, p. Z» 7, 1915, S. 61.

2) Velleius Paterculus II, 108, 2 u. Strabo VII, I, 3.

3) <5. j&offinna, Ulannus 23ibl. 9, 1936, S. 187.

4) 3. SRofirjetüfFi, Ulannus 23ibl. 18, S. 200.

5) UT» 3apn, Zur ^erFunft ber fcbleftfdjen Wanbaien, Ulannus 23ibl. 22, 1922, 

S. 78—91»

6) Wie mir Prof. ’K. dacf enberg freunblicberweife mitteilte, ift in feiner Urbeit: 

die Wanbaien in VTieberfdüefien, 1925, S. 80, Zeile 10 ein drudffebler unterlaufen, 

tßs muh beißen: . .Unfang ber ’Kaiferzeit. . ." (flatt „. . . .2lnfang ber Spätlatene* 

Kit. . . ").

7) Vtacb ®. SRoffinna, Wanbaien in ber Wetterau, Ulannus II/I2 (1919/20), 

S. 108 erfdjeint ber jütlänbifcbe Uläanber „erft in ber frübrömtfcben jRaiferjeit. . .".

8) (tbr. Pefcbecf, die früptvanbalifcbe Txultur in UIittelfd>Iefien, 1939, S. II5.

9) W. Wegetvtg, S. 69, Ubb. 21 unb Caf. II.
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öforfchern in bie augufteifche Seit gefegt. 5)ies gilt fowohl für bie t^lbgermanen 

(Uangobarben, Semnonen, ^ermunburen, iUarfomannen, Quaben), wie für 

bie Oftgermanen (25urgunben unb Wanbaien im Weich fel= unb Ober gebiet). 

3n berfelben Seit beginnt nun nach ben Unterfuchungen von Willere1) 

bie ^erftellung unb ber ^anbel von in Capua (Sübitalien) hergeftellten halb= 

bugeiförmigen 23ron;efellen mit bineinpaffenbem Sieb. £)iefe Ienben beshalb 

hier unfere 2lufmerffamFeit auf fich, weil ihre Durchlochung tvofügeorbnete 

Ulufter ergibt, bie benen an unferen Situlen faft gleichen. So bilbet Willers2) 

ein in feiner IKufterung bereits febr weit fortgefchrittenes ^»ronjefteb aus 

Pompeji ab, bas einen prächtigen Doppelmäanber in ^afenfreu;form ;eigt. 

(Vergleiche ba?u bie (Befafmufter von Arüchern auf <üaf. V, £ unb ^ol;weiüig 

<Taf. VI, 13.) Darunter folgt ein 25anb aus weiten 33ögen (vgl. ba;u Brüchern 

Caf. IV, II; Brüchern Taf. V, II, unb Sanbersborf Taf. V, 13). Den löoben 

verliert eine Kofette, b. i. an Heinen engen 25ögen hängt Streifen an Streifen, 

genau wie bei einigen <Befä$en. (Vgl. Brüchern <Eaf. IV, IIu. ö.) 23elg3) 

nimmt ohne weiteres bie Übernahme biefer Siebmufter auf bie (Longefäfje an. 

tTTerhvürbig ift bie Catfache bes wohl faft gleichzeitigen Auftretens bes 

Stufen-' unb Üläanbermotivs (ftehe (Bräberfelb Brüchern Caf. XVII ff.), 

von benen bas legtere allerbings nur bie Sufammenfegung zweier alternierenb 

geteilter Stufen in einem Suge, ohne Unterbrechung ausgeführt, barftellt, 

vgl. Caf. IV, I2ff4).

Die Verbinbung biefes neuen Stufenmotivs mit bem althergebrachten 

3icf;ac£motiv, wie Caf. IV, H (Brüchern), Caf. V, 8 (Wulfen), Caf. V, 9 

(pötnig), Caf. V, 12 (Brüchern), Caf. V, 15 (Xiefa--@röba) ;eigt genugfam, 

bah es ftcb felbft bei einer angenommenen Übernahme aus ber ^rembe nicht 

um einen regelrechten AbHatfch, fonbern Iebiglich tun bie Anregung ;ur Sd>af= 

fung eines neuen VUufters gehanbelt h^ben bann.

Das neue Ulufter wirb 3 u er ft ebenfo freihänbig berge ft eilt, 

wie bie früheren (ftehe Caf. IV, 12. 13. 15, Brüchern). Seine tXntftebung 

bann fomit auch nicht mit ber Aufnahme ber nun ebenfalls beginnenben 

Käbcbentecbnif5) ohne weiteres in Sufammenhang gebracht werben6).

VTach ben negativen Abbrüchen ber früheft nachweisbaren Anwenbung 

eines Aäbchens ;u urteilen, waren bie „oähne" nicht fptg, fonbern länglich 

*) >5. Willers, Vt. II., S. 82ff.

2) Derf., VT. U., S. 83, Abb. 50.

3) A. Aelg, Aörcbew, S. 32f.

4) Vgl. »5 oft mann, a. a. <!)., tCaf. I, 2 u. 3.

5) 23etr. „Aäbcben" ftehe S. 89.

6) Siebe Taf. V, I (Arücbern). ^ier ift bie Schulterrerjierung noch in ber alten 

ITecbntF, b. b. freihänbig, aber bereits mit bem neuen UTotir, unb jwar mit fymmetr. 

Hläanber ausgeführt, währenb bei ben mit hängenben tüinfeln ausgefüllten Streifen 

am Unterteil bie neue AäbcbeiitecbniF angewanbt würbe!
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rechtecfig, T. quabratifd)1). Su Beginn her Käbd)ented)nif ftnb bie Abbrüche 

fehr fein unb Hein, unb bte lllufter ftnb oft fo eng, bah fowohl ber SMtrchmeifer 

als auch bie «Dicke ber Scheibe nur feb>r gering gewefen fein tonnen2).

Der Übergang von ber freihänbig f>ergeftellten punftlinte ?ur Käbcben» 

technif fällt bei uns in bie Seit bes (Bräberfelbes von Arüchern. ^ier finben 

ftd> bie Stufenmufter fowohl freihänbig burch ^ührungslinie mit beibfeitiger 

punftbeglettung, wie (Eaf. IV, 12—13 ; <Eaf. V, I, als auch burch Rührungs

linie mit beibfeitiger einreihiger Aäbchenbegleitung, wie <Eaf. IV, 15 unb 

(Eaf. V, 5 (Arüchern), als auch burd) alleinige 2lnwenbung eines ein- bis zwei» 

reibigen Xäbd>ens bergeftellt, wie <Eaf. IV, H; (Eaf.V, I. 6—9 ff• Hilt biefem 

fchrittweifen, langfamen Rortfchreiten in ber 2lnwenbung ber neuen Ver» 

zierungstechnif ift wobl ;ur (Benüge ber Beweis erbracht, bah wir es hier mit 

einer einf»eimifd> = germanifd>en Entwicklung ?u tun haben.

VIeben einem einreihigen A.äbd>en würbe ziemlich früh fchon auch ein 

zweireihiges Xäbchen benutzt, wie bie Runbe vom (Bräberfelb £eps (ftehe 

<Eaf. V, 2), Arüchern (f. <Eaf. V, 7 u. 12) unb Weihenfels»Beubefelb3) er» 

weifen, Die Einbrücke ftnb febr fein unb Hein, rechteckig bis quabratifd).

Der Beginn ber Aäbcbented)nif bei ben Elbgermanen wirb allgemein 

in bie zweite Hälfte bes letzten Jahrh. v. Str. gefetzt, wobei man befonbers 

an bie letzten Jahrzehnte benft, fo ba^ fw feinen erften (Bebrauch bie augufteifche, 

unb zwar bte frühaugufteifche Seit in Rrage fätne.

V7ad> unferen obigen Betrachtungen aber ftnb wir wohl kaum bazu 

berechtigt, ben Beginn ber A.äbchentechnif ein paar Jahrzehnte früher anzu» 

fetzen, als ben Beginn bes neuen Stufenmotivs, obwohl beibe in ihrem erften 

Auftreten nicht unbebingt miteinanber in Sufammenhang gebracht werben 

fönnen. Denn eine ftrenge zeitliche Abgrenzung ber alten unb ber neuen Ver» 

Zterungsweife nach technifchem ober motivmähigem (Beftchtspunft z« geben, 

fcheint uns nicht möglich z« fein. Vielmehr ift es fo, bah &ie freihänbig aus» 

geführte punHltnie unb bie einreihige Käbchentechmf eine — wenn auch nur 

furze — Seit lang genau fo nebenetnanber Vorkommen, unb zwar zur felben 

Seit, wie auch bie Sickzack» unb Stufenmotive, wofür eben bas (Bräberfelb 

von Brüchern fo bezeichnenb ift (ftehe oben S. 5-5, Anm. 6).

Seit ber alleinigen Anwenbung bes Aäbchens ohne jegliche Rührungs» 

linie erfcheinen bie Einbrücke in fcharfer, rechteckiger, mitunter quabratifcher 

Rorm, wobei bie Einbrücke je jünger befto gröber erfcheinen, fo bah auch 

hieran Rrühzeit unb Spätzeit leicht unterfchieben werben fönnen.

1) Diefelben Beobachtungen finben wie bei U9. Wegewig, S. 69.

2) Uslar, S. 32, unterfcbeibet für ben 2lnfang ber Babchentechnif jwifchen 

„Punfträbcben" unb „Bollräbcben".

3) 2lbb. ftebe W. Schulz, Jahresfchr. XI, 1925, Daf. XIII.
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3?ie Ausführung bes XThifters gefchieht in bet ^rühftufe A burch ein

maliges (wie Brüchern <Eaf. IV, II; Wulfen <Eaf. V, 8; pötnits <Eaf. V, 9) 

ober boppeltes, j.T. mehrfaches Abrollen bes Xabcbens (wie Wulfen-25apen- 

berg <Eaf. IV, 10; Brüchern <Eaf. IV, 15; Äeps <Eaf. V, 2; (Bommern-Schteh- 

ftanb <Eaf. V, 3; Brüchern <Eaf. V, 5. 6. II; Kiefa-(Bröba <Eaf. V, 15), ohne 

bah bie Linien ftch gegen fettig überfchneiben ober ftören.

,Vür bie ^rühftufen charafteriftifche Ulufter ftnb einfache Stufen (wie 

'Krüchern <Eaf. IV, 12; <Eaf. V, II; Wulfen <Eaf. V, 8; pötnig <Eaf. V, 9;. 

Schermen <Eaf. V, Io), fymmetrifche XKäanber (wie Brüchern <Eaf. IV, 13—15; 

ZEaf. V, I u. 7), unb befonbers häufig WinEelbänber, bie für ben erften (Bebrauch 

bes Käbcfens gerabe?u Fenn;eichnenb ftnb (wie 75rücbern <Eaf. IV, 15; <Eaf. 

V, 7 ;5Leps£af. V, 2; Xiefa-CBröba Taf. XLI, 5; £>orna <Eaf. XLII, II—12'). 

beliebt ftnb auch hängenbe ober ftehenbe Winfel als Ausfüllung ber Streifen 

auf bem (Befäfunterteil (wie 25rüchern <Eaf. V, I), befonbers in ber mittleren 

unb fpäten Stufe.

daneben ftnben ftch felbftverftänblich auch bie früheren iTlotive, wie bie 

5ic¥;a(flinte (f. (Bommern <Eaf. V, 3), unb bie 75reu?bänber (f. Txrüchern 

£af. IV, II u. 15; pötnitj <Eaf. V, 9).

23efonbers hervor;uheben ift, bah in unferetn (Bebiet fchon in ber <5tüh- 

Seit ber aus ?wei ftch ?reu;enben Stufenbänbern entftehenbe ^afenbreu;- 

mäanber vorfommt, flehe <Eaf. V, 5 (Brüchern)* 2). £>enn früher nahm man an, 

bah ber ’oafenfreu^mäanber nur auf oftgermanifchem (Bebiete, nicht auch im 

(Bebiete ber j£lbgertnanen vorbomme, abwohl bereits ^unbe vorbanben 

waren, bie ihn in elbgertnanifcher Ver^ierungstechnib — allerbings auf oft- 

germantfcbem (Bebiete — zeigten3).

Sbfefe tSunbe flammen aus jener Seit, in ber bie elbgermantfche Kultur 

ihren ^öhepunbt erreicht unb ihr ^infiuhgebiet am weiteften nach Oflen 

vorgefchoben hatte4).

') Vgl. 0. Krone, XHannus 27, S. 507ff., Caf. 6, 10. 12.

2) Pie von l£. Beninger, Pie germanifdjen Bobenfunbe in ber SIotvaFei 1937, 

S. 81, aufgefiellte Behauptung, bah 8er ^afenfreujmäanber in 7Iäbd>ented>nif auf 

tveflgermanifcbem (lies: elbgermanifcbem) (bebiete frübeftens um 100 anuifegen fei, 

erledigt ftd) damit von felbfl.

3) (b. Kofftnna, a. a. <9., S. 192, Abb. 378 (S. 187), aus Altivanfen, 

Kr. 0(>lau/Setilef. Vgl. aueb K. Pacfenberg, Wandalen, Paf. 9, II (iterebenberg, 

Kr. (blogau: ^afenbreuamaander in jweirethiger XväbdientediniF, Paf. 9, 3 u. 8, 

IBtnjelfunbe in Käbchenverüerung ebendort). Außerdem Paf. 15, 3 u. S. 52: ^afen» 

Freujmäander in Käbcbentedinif von VToftvitj, Kr. (blogau, (brab 57.

(Sine äufammenftellung ber <funborte (mit 'Karte) in XHittelfdilefien, die elb» 

germantfdie Käbcbentedinif aufjutveifen haben, gibt Pl>r» Pefcbecf, a. a. (9., S. 126 

bis 128, m. Abb. 115.

4) (b. Kofftnna, 5. f. £8., 1905, S. 392ff.; Auf tvefigermantfehe lEinflüffe 

bereits $ut Patenejeit im tvanbalifeben (bebiet macht <b. Kofftnna, XITannus Bibi. 6 

(1928), S. 17 an ^anb ber feinen Prebfcbetbenferamtf aufmerffam.
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SSazu Fommt, ba$ auch bas UTäanbermufter felbft auf elbgermanifchem 

(Bebtet fehr viel häufiger angewanbt worben ift, als auf oftgermanifchem 

(Bebtet. £>as Verhältnis war nach Kofftnna4) im Vahre 1907 120: So 

unb bürfte beute noch günftiger für bie t£lbgermanen flehen.

danach befteht in. heute Feine Berechtigung mehr, ben ^aFenFreuz= 

mäanber von ben Oftgermanen herzuleiten. Vielmehr ftnb uns bie oben 

genannten VorFommniffe auf oftgermanifchem (Bebtet ein Beleg bafür, wie 

weit in ber <Srühftufe ber elbgermanifche i£tnflu$ nach Oft en reichte* 2).

Einmal begegnet uns unter ben Uluftern ein Sparrenmufter, bas mit 

einreihigem Käbchen hergeftellt ift, flehe Taf. IV, Io (Wulfen-Kapenberg). 

iUotivmä^tg ift es von ber SicFzatflinie herzuleiten.

Seitlich gehören bie hier bebanbelten Stufen- unb JUäanbermufter ber 

erften Hälfte bes I. Vabrb. n. Str. an. Sie werben am heften burch bas (Bräber- 

felb von Krüchern belegt, fowie burch bie gefcbloffenen <Sunbe auf <Eaf. IX.

Otne gro^e 2ln;abl (Befä^e ber $orm 2 zeigt auf bem Unterteil eine ab- 

ficbtlicbe Kaubung in verfcbtebener (EecbniF. ^oftmann bezeichnete fte alle 

als „orbtnäre (Befä^e"3 4 5 6). Wir haben fie einfache (Befähe genannt. Sie Famen 

von Einfang bis i£nbe im (Bräberfelb Darzau vor. tiefer «Seftftellung ent- 

fprecben auch bie £unbe aus unferem (Bebiet.

Oine feit 3<tftorf c recht beliebte Verzierungsart, für bie es Feine fremben 

Vorbtlber gibt, unb bie bamit recht eigentlich germanifcher ^erFunft ift, ift bas 

Beftreuen bes (Befäfunterteiles mit feingefiebtem Sanb4). £)aburch würbe 

eine äuferft feine Kauhung erreicht, bie z« mit glatten, vertiFalen Streifen 

im Wecbfel fteht5), woburch fte noch befonbers betont würbe. i£s ift alfo 

hierbei btefelbe TechntF angewanbt, wie wir fte bereits bet ber ^erftellung ber 

fanbuhrförmtgen JUufter Fennen lernten (f. o.). Oberhalb bes (Befä^bobens 

ftnbet ftch faft ftets ein I—2 cm breiter glatter Streifen (wie (Bommern <Eaf. 

V, 3 ; Krücbern <Eaf. V, S; u. ö.) (vgl. bie Urnen aus ben gefcbloffenen ^unben 

von &effau <Eaf. VIII, I unb Wulfen <Eaf. X, 3). 3?lefe feine Xaubung ift 

Z. <E. mit Scbulterverzierung verbunben, wie £eps <Eaf. V, 3, häufiger aber 

allein am (Befähuntertetl vorhanben6). Sie ift bann mitunter nach oben 

burch eine auf bem größten ^urcbmeffer angebrachte umlaufenbe Kille ab- 

gefcbloffen, bie alfo mit z«t Verzierung gehört, wie iDeffau <Eaf. VIII, I; 

£eps, <Eaf. II, I; Krüchern <Eaf. V, 5.

]) Verfelbc, HTäanberutmen, im Korrefponbenj-Blatt f. Winthrop. 1907, 25b. 38, 

S. 165.

2) Vgl. Kofirje tvfFi, IKannus 23ibl. 13, S. 82ff.

3) ’Softmann, a. a. CD., S. 15 u. ZCaf. 3—6.

4) (B. Schmantes, p. 3. 7, S. 57, vgl. Caf. I.

5) Verfelbe, a. a. 0., S. 55, 2lbb. 9 u. Ztaf. I.

6) Siehe CB. ißicbhorn, a. a. 0., S. 51—55.



t'iefe feine Kauhung lä$t ftch für bie ö'rübftufen u. a. in ben (Bräber= 

felbern (Brofjromftebt, VTaumbttrg (StabtFreis), Brüchern (f. <Eaf. XIX, I) 

nachweifen1).

t£ine grobe Schließung konnte nur 3. <£. beobachtet werben unb ;war 

bei ber Sieblungsware biefer ,5rüb;eit.

iBine parallele t£rfcheinung ba;u ift bas Xauhen bes (Befäfwnterteiles 

burch meift vertikal ausgeführte 23efenftriche, wie 3. 23. auf einem (Befä$ aus 

Aken2). 37iefe Venierungsart ift in unferem (Bebtet mit Ausnahme (Brofh 

romftebts in biefer <$rüh3eit nur aus Sieblungsfunben begannt.

tSine gröbere Xauhung erfolgte burd) bie fogenannte IKammftrich* 

tecbnik in banbartiger Planier3). £>iefe 2Kammftrtchver3ierung ift im nörblicben 

dzlbgebiet fchon aus ber älteren unb jüngeren £atene3eit bekannt, wenn 

aucf) nur vereitelt4). Ide lllufter ftnb verfchieben. 'Bin ku^bogiges ITIufter 

in halbkreisförmiger 2lusfübrung liegt aus 23ornit3 vor <üaf. XXIII, 5 unb 

(Blautig (IKuf. IKöthen). i£in anberes ift krummftabförmig5).

Sehr häufig ift biefe Ver3ierungstechnik in ben (Bräberfelbern ber £rüb= 

ftufe gerabe nicht vertreten, ^er I—2 cm breite glatte Streifen über bem 

(Befäfjboben ftnbet ftch auch hier ftets.

c) Stufe B.

□n ber folgenben Stufe B wirb bie Käbchenver3ierung ber vorbergebenben 

Stufe fortgefe^t. 3?ie illotive ftnb im großen unb gan3en biefelben. Am 

bäufigften erfcheint bie Ausführung ber 'Ictifter in mebrftufiger Art (wie 

Schermen (Taf. V, Io; Brüchern Taf. V, H ; profttj Taf. VI, I), unb als 

einarmige UTäanber (wie Brüchern Taf. V, 12; ^effau=(Broffühnau <Laf. V, 

H unb Taf. XXVI, 3).

£>ie (Sübrungslinie ift fchon balb nach 23eginn bes I. Oahrh. n. 5tr. ver- 

fcbwunben (vgl. (Bräberfelb Brüchern). ÜDie lltufter werben nun mehrfach 

abgerollt, wobei bie A-äbcheneinbrütfe ber letzteren Ausführung faft ftets 

bie ber erfteren 3erbrücken unb Überbecken, ba fte ja, nebeneinanber abgerollt, 

infolge ihrer größeren Ausführung unb ber nun vorbanbenen ülehneilig 

keit bes Käbcbens eigentlich einen größeren Kaum beanfpruchen müßten.

]) SDxefe feine Aaubung Fommt auch Fürs juvor in bem (Braberfelb von Uletsborf 

(St. Aluf. Aerlin) vor.

2) Siebe S. 38, Anm. 2. Vgl. <5. IBicbborn, a.a.QX, S.63 (barunter anfdjetnenb 

auch seitlich fpätere <formen).

3) »öiersu würbe ein mebrsinFiges, Fammartiges Onfirument verwanbt, wie folcbe 

öfter auf Feitifcbem (Bebiet (vgl. Abb. bei Vecbelette, Le Hradischt de Stradonitz, 

Taff. 12; 17; 16 (mehrfach vorbanben)) sumetjl aus Änocben, 3. T. auch aus Aronse 

gefunden ftnb.

4) Vof u. Stimming, Abt. III, Taf. 10, 19 u. IV, Taf. 2, 6.

5) Vgl. <B. lEicbborn, a. a. 0., S. 67, 1910, 58.

3abresfd>rift, »b. XXXII
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(£twa im zweiten Drittel bes erften 2J<xbrb. n. 5tr. beginnt bie für bie 

folgenbe Seit bis ?um Verfcbwinben bes Mäanbermotivs unb bet Käbcbeiv 

tecbnif (in Stufe C) [o cbarafteriftifcbe Dreiteilung bes Mufters (vgl. ben 

gefcbloffenen ö'tinb von Schermen auf Taf. IX, 6—8). owar bat bas Mäanber* 

banb noch immer bie bervorragenbfte Stelle auf ber Schulter bes ©efäßes inne. 

2lber ;tvifcben bem Sdmlterbanb unb ben [entrechten Streifen auf bem ®efäß= 

unterteil bat fleh jetzt tvieber bie urfprüngliche Öicfzacflinie (vgl. Wulfen 

Taf. V, 8; Schermen Taf. V, 10; Brüchern Taf. V, 12, unb bie ge[cf>loffenen 

5unbe auf Taf. IX; Taf. XI—XIV; Taf. XVI unb Taf. XXVI) gefcboben. 

Diefe Dreiteilung babnt fleh bereits in Brüchern an ([. Taf. XVIII, 5; Taf. 

XX, 3), ift [onft aber in ber Stufe A noch verhältnismäßig [eiten.

i£ben[o ift ber H(tfenfreuzmäanber noch in biefer Stufe vertreten, »Ar 

gehört hier etwa in bie Wenbe vom I. z«m 2. Vabrb., wie ein (Befäß aus bem 

©räberfelb Holzweißig auf Taf. XVI, I nabelegt.

Öfter treten jetzt als Tlusfcbmücfung ber Mufter ftempelartige Verzierungen 

auf, wie Taf. VII, I (TUeinzerbft). Sie finb bereits in ber ö’rübftufe einmal 

vertreten, aber mit einem viel Heineren Durcbmeffer ([. Taf. V, 7, Brüchern). 

Obwohl ber Umriß biefer Stempel fternförmig zacfig erfcbeint unb 3. T. einen 

Doppelfranz zeigt, wie Taf. VI, 13—H (Holzweißig), banbelt es ftcbbocb wobl 

um einen Stirnabbrucf bes Käbchens.

Heben ben [entrechten Streifen als Verzierung bes ©efäßunterteiles 

treten jetzt öfter [ogenannte Xeitermufter auf. Sie entfteben burch Tlusfüllen 

bes Öwifcbenraumes zweier Streifen mit bängenben ober ftebenben Winfeln, 

wobei bie Scheitel ber Winfel gern burch eine Mittellinie verbunben werben, 

flehe Taf. V, II (Brüchern); V, 13 (Sanbersborf); V, H (Sroßtübnau); 

VI, 8 (Sornitz); VI, 13 (Holzweißig). Diefe Verzierungsart ift in ber ^rühzeit 

[eltener vertreten.

Einige ©efäße finb nur mit bem Sictzactbanb auf ber Schulter unb [ogar 

in alter TUllentecbnit ausgefübrt verziert, wie Taf. VI, II u. 12 (Otz* 

[cbena^Hänicben). 23ei Tafel VI, 2 (profttz). tritt bazu noch ein feingerauhter 

Unterteil, wäbrenb Taf. VI, 3 (proft^) berabbängenbe Dreieife zeigt, bie mit 

Heinen Tupfen ausgefüllt finb.

2Iucb bie einfachen (Befaße finb vorbanben, unb zwar finb fle in berfelben 

2lrt wie bie ber Stufe A verziert.

d) Stufe C.

Seit ber Mitte bes 2. Vabrb. n. otr. etwa — alfo mit beginn ber 

Stufe C — entartet bas Mäanbermufter immer mehr (vgl. Taf. XII, 5, 

WulfenTKapenberg) unb loft fleh [cßließlich auf, flehe Taf. VII, I (Strefow);



51

VII, 5—8 (Xinbau/Sorge). Cient ftnb aufy 3. T. vterreibige Käbd>en in (Be= 

brauch, tute Taf. VII, 5—8, jebocb feiten nachweisbar1).

tüe 5abl ber fd>warzglänzenben tftäanbergefäüe nimmt nur nod? einen 

Heinen 25rud>teil ber (Bräberfelber biefer Spätzeit ein.

&ie iUufter ftnb zumeist ftufenförmig; feltener ift her ^abenmäanber, 

wie Taf. VII, I (Kleinzerbft), ber [eben angebeutet ift bei *5olzwei$ig, ftehe 

Taf. VI, II.

Kecbt häufig ftnb Stempelverzierungen, wie Taf. VII, I (Kleinzerbft); 

VII, 2 (Kabnsborf); VII, I (Strefow); VII, 5 (Xinbau/Sorge).

mit ber fpäteften Käbcbenverzierung tritt eine neue Verzierungsart auf, 

bie fogenannte TupftecbniP, wie Taf. VII, 5 u. 8 (Hinbau/Sorge). 3?ie Tupfen 

erfebeinen banbartig in rechteckiger, runber ober ovaler £orm oberhalb bes 

Käbcbenmufters. 3n biefer TInorbnung unb in ber (Brö^e fowie in ber «form 

unb Kusfübrung unterfd>eiben fte ftcb wefentlicb von ber Äatene=Tupftecbnif2). 

£)ie Situlen ber «form 2 unb (Befaße wie Hinbau/Sorge ((Br. 121), Taf. 

II, 2, ftnb jet$t recht häufig am Unterteil mit einer feinen Kaubung ober 

auch mit Kammftridwerzierting ausgefebmüeft3). SDiefe Verzierungen werben 

gern nach oben burch eine utnlaufenbe Kille abgefd>loffen, wäbrenb ein fdmtaler 

Streifen über bem 25oben wie früher gewöhnlich freibleibt, wie Taf. VII,Io-II, 

vgl. Taf. XXVII ff. ((Bräberfelb Äinbau/Sorge).

Seit ber zweiten Hälfte bes 2. 3abrb. n. otr. unb fpäter — etwa feit bem 

Auftreten ber Pleeblattförmigen Scheibenfibeln4) beginnen bie Verzierungen 

in KillentecbniF, wie Einbau/Sorge, Taf. VII, 9 u. 12; Keuben, Taf. VII, 13, 

bie bann für (Befäfe bes 3. CJabrb. im nörblid>en Teil unferes (Bebietes Fenn= 

Zeicbnenb ftnb. ^errfchenb ift nun wteber auf ber (Befä^fcbulter bas SickzacH 

bzw. Sparrenmufter, wie JLtnbau/Sorge, Taf. VII, 9. u. 12; Keuben VII, 

13; oabna VII, II.

mit ber 2lnwenbung ber Kebltecbnif Iöft ftcb bann bas gefchloffene Ver= 

zierungsbanb in einzelne (Bruppen auf, wie Öabna, Taf. VII, 15 zeigt. Oeboch 

lä£t ftcb zunächft noch aus ben lUuftern wie Ätnbau/Sorge, Taf. VII, 9 u. 12; 

Öabna, Taf. VII, II—15, burch bie ^elberung bes (Befäfjunterteiles ber Öw 

fammenhetng mit ber Käbchenverzierung erkennen.

Wäbrenb fpäter bie einzelnen Kehlen bei uns am ^als unb auf ber Schulter 

bes (Befä^es angebracht ftnb, finben fte ficb bet ben Schalenurnen bes 3. bis

') ürine Scherbe mit vierreihiger (?) Käbcbenverjierung flammt aus Cbommlo, 

Kr. Wittenberg (St. UTuf. 23erlin), eine andere aus 2lfen, *l\r. (talbe (tt. f. V. ’öalle).

2) Siebe K. Battenberg, a. a. CD., Baf. 23.

3) Wie (H. ibicbporn, a. a. CD., S. 65 u. 67.

’) Vgl. baju unfere 2lusfübrungen zur Situla ber 'form 2.

I*
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Vahrh. im nörblichen (Slbgebiet vornehmlich am 25auchteil'). Sie treten 

hort befonbers gern rabial am (Befäfiuuterteil auf.

&elteu ftnb (Brabgefä^e, bereu Unterteil ganz mit (Tupfen bebecft ift wie 

in Uinbau/Borge, Taf. XXXII, 5, ober [entrechte Tupfenreihen trägt wie in 

dinbaitSorge, Taf. XXXVI, 9.

j£infticbe in ^elberanorbnung auf bem (Befäfjunterteil finb von einem 

^ufifchalengefäh (tue JUÖritzfch, 25r. Iller feburg2) beFannt, bas Uslar in bie 

Übergangszeit vom 2. zum 3. Vahth. fetzt3).

tUit warzenförmigen Xuffätzen flächenförmig am Unterteil verzierte 

(Befäfe gehören bem 2.—3. Vahrh. an unb finben ftch meift im weftlichen 

Qaalegebiet4).

(Dftgermanifche VerzierungstechniF.

ßtiue ben oben befchtiebenen VerzierungstechniFen bei ber Xusführung 

von ©tufenmuftern unb fymmetrifchen JUäanbern frembe Xrt tritt uns im 

linFsfaalifchen (Bebtet einmal in einem (Brabfunb von Xrtern5) unb zum anberen 

aus einem ©ieblungsfunb aus SäcFwar6) entgegen, ^ier finb biefe beiben 

Verzierungsmufter ftets burch ein fchmales 23anb zweier paralleler Linien her= 

geftellt, bie burch Fleine Strichelchen ober eine unterbrochene Äinie ober burch 

Fleine Fommaartige ^oppeleinftiche ausgefüllt finb. 3?iefe Verzierungsarten 

finb im oftgermanifchen (Bebiet beheimatet, wie überhaupt ber (Befamtbefunb 

beiber ^unbftellen für oftgermanifche ^erFunft fpricht.

£)ie charaFteriftifcben Unterfchiebe zwifchen elb= unb oftgermanifcher Ver= 

zierungsweife in ben erften Vahrhunberten n. 5tr. h<tt bereits ^Kofftnna7) 

her vor gehoben, Sie beftehen nicht fo [ehr in ben VUotiven ihrer 'Ihifter, als 

vielmehr in einer ftärFer fymbolifch betonten Xnwenbung biefer Ulotive bei 

ben (Dftgermanen. ferner lajfen fte fich befonbers gut an ben oben bargeftellten 

technifchen Xusführungen biefer Stufenmufter erFennen. ^enn bie band

förmigen, mit verfchiebenen ^inftichmuftern gefüllten Äinienbänber ber (Dft 

gertnanen unterfcheiben ftch hoch wefentlich von ber bei ben f^lbgermanen noch 

vor bem (Bebrauch bes Käbchens mitunter angewanbten banbförmig gefcbloffe= 

4) Vgl. buchen buch, a. a.O., Taf. XIX;Taf.V, 5. 9; £af. VI. 3 ; Saf. XVI,

8—10.

2) Xbb. W. Schulz, Wannus l£rg.=238. 3, Zaf. 6, II.

3) Uslar, S. 152.

') 3. 23. Oberröblingen, Wansf. SeeFr., Xbb. f. W. Schulz, a. a. O., S. 51, 

Xbb. 12.

5) Ungetvtfj, ob 23ran8fchüttungsgrab; f. IV. Schulz, Wannus 20, 1928, 

S. ISöff.; <Derfelbe, 3abresfd)r. XVI, 1928, S. 33 bis 36 m. 2lbb. 9.

6) S. 21. (Brauert, 3ahresfchr. XX, 1932, S. 81—83 m. Xbb.

7) (5. ’Koffinna, Ulannus 23ibl. 9, 1936, S. I87ff.
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neu punFtlime, wie fte bet Eichhorn1) mehrmals abgebilbet ift, unb wie fte 

auch fonft im linksfaalifcben (Bebtet nachweisbar ift.

l£tne 3eftlrd>e (Bleich fetsung biefer in oftgermanifcher unb elbgermanifcber 

Technik mit Stufenmuftern unb fymmetrifcben Mläanbern versierten Keramik 

wäre an ftcb bas (Begebene, ba bie <5wnbe auch bementfprechenb sufammengefe^t 

ftnb, wenn nicht aus Artern ba;u eine 23ronsefibel vorn tllittellatenefchema 

vorläge2), sDiefe £tbel veranlagt W. Schulz, ben Arterner (Brabfunb in bie 

erfte Aälfte b;w. in bie Bütte bes legten Oahth- v. ötr. ansufetjen. IBs ift hier 

jebocb möglich, baf bie (Befäfverzierungen für bie seitliche ^eftfegung bes ^unbes 

gemäfj unferen Ausführungen über bie XSntftebungsseit bes Stufenmufters 

(S. 58ff) vor ber £tbel ben Vorrang verbleuen.

Ebenfalls ausgefprochen oftgermanifchen Versterungscharakter finben 

wir auf zwei anberen (Befäfen aus unferem (Bebtet. f£s hanbelt fict> um ein 

fttuläbnlid?es (Befäf aus bem Blufeum 5erbft3) unb um ein „Kraufengefäf " 

aus betn £atene=(Bräberfelb von 23lönsborf, Kr. Wittenberg ((Brab 39)4). 

23etbe entflammen nach Blarfchalleck5) bem Aorisont ber ausgebilbeten Büttel- 

lateneftbel. 3hre Verzierung ift wohl eine Vorform bes eigentlichen Stufen- 

mufters. &as (Befäf aus Öerbft ;etgt punktgefülltes Strichbanb mit Tannen- 

sweigmuftern in ben vertikalen 25änbern, währenb bas 33lönsborfer ftrtchgefüllte 

£imentechnik aufsuwetfen hat. Hach Büwfchalleck (f. oben) gehört biefe oft- 

germanifche Ver;ierungsart auf bem von ihm unterfuchten elbgermanifchen 

(Bebtet zu ben früheften Ausführungen ihrer Art.

piafti(ehe Verzierungen.

Wir haben S. 29 f. bargelegt, baf bet ber Aerausbilbung bes (Befäffufes 

ber (Sorm 3 eine oberhalb bes 23obens angebrachte umlaufenbe Kille b?w. 

glatte Reifte nicht ganz unbeteiligt war. (Befäf e biefer Art gehören ber Stufe B 

an unb ftnb meift reich in ber üblichen Käbchentechntk versiert.

^ufleiften ftnb bei uns für bie Stufe C kaum mehr nachweisbar. Vlur 

einmal ift eine folche aus Staffurt belegt6).

32as ber Stufe C bereits fehr nabe ftehenbe (Befäf von 25ergwig ift auf er

beut noch mit einer glatten JLeifte auf ber Schulter verfebett, wobureb ber Aals

teil ftärker betont wirb.

ü G. (SichÖorn, a. a. CD., S. 10; 13 ; 16 u. 19.

2) Siehe W. Schulz, a. a. 0., S. 35, Abb. 8, 3.

3) .funbort unb Junbumfänbe unbekannt. Gefäfjform äl>nl. (Cammer, Grab 32, 

vgl. UTarfcballecf, £>ie (Chronologie, S. 79*

4) Siehe IHarfchalled1, 3abresfd>r. XIV, 1926, S. 66 u. Caf. XVIII.

5) Verfelbe, Onaug.-^iff. Tübingen, S. 79—80.

6) Abb. Aeuf, ^alzresfcbrift VI, 1907, tCaf. XV, 9; nur <fufteil vorbanben 

mit Gefdfunterteilanfag, ber mit paarweife rabial gefeilten Vellen gefelbert if.
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Diefe Schttlterleifte begegnet uns bei Tonfttulen bet ^orm 2 etwa feit bem 

Übergang vom I. mm 2. ©ahrh. n. 3tr., f. <Eaf. XII, 7. u 9 (Wulfen); Taf. 

XIV, 5 (25ornit;), (proft#: lltuf. Dresben, Zwinger); <Eaf. XVIZ I u. 2 (©räber* 

felb Holzweißig). Sie ift recht häufig bei ©efäßen wie £inbau/Sorge (©r. 421), 

<Eaf. IIZ 2 unb fann für eine allgemeine Seitbeftimmung folcßer Urnen für bas

2. 3ahrh. n. Ötr. benutzt werben. 3n ber Spätftufe wirb bie Reifte bann breiter 

unb häufig mit Serben verfehen, wie Einbau/Sorge (®r. 400), Taf. XXXV, 14 

<Eaf. XXXVIZ 7 unb Taf. XXXVIIZ 3. letztere nennt man baher T^erbleiften.

Da glatte Reiften (ober (Eonwülfte) vornehmlich auf ben Drehfcheibetv 

gefäßen in Feltifchen ©ebieten in ber Äatenejeit vorfommen, fo vermutete 

fchon Schmantes1) bei ber 23ehanblung ihrer Herhinftsfragen einen feltifchen 

Einfluß. Diefe Vermutung bürften bie in ben ©räberfelbern ber Stufe A bei 

uns vorfommenben Drebfcßeibengefäße (f. b.) wohl unterftügen.

©ine anbere plaftifcße Verzierung ftnb einzelne ober in ©ruppen auf bem 

größten Durchmeffer bes ©efäßes angebrachte 'Knubben, derartig verzierte 

Urnen ftnb bei uns in ber A'rühftufe nur vereinzelt vorhanben2). ©ine zu ben 

Sonberformen geftellte Urne von Deffau-Xoßlau mit klarer Dreiteilung, 

<Eaf. XXVI, I, zeigt brei längliche, banbförmige ^Knubben auf bem größten 

Durchmeffer. Sie ift burch bie beigegebenen 2lugenfibeln in bie erfte Hälfte bes

I. Vahrh. n. otr. zu fegen.

Wahrfcheinlich haben wir es bei biefer plaftifchen Verzierungsweife mit 

einem itinfiufi aus bem nörblichen ©Ibgebiet zu tun, ba bort feit ber Spätlatene* 

Zeit ber fog. Dreifnubbentopf vorfommt unb ohne Unterbrechung weiter ent= 

wieweit wirb. 2lllerbings hat er an Stelle ber Knubben brei Heine ©fenhenfel3).

Seit ber Stufe C aber ftnb an ben Situlen ber $orm 2 unb 3 häufig 

warzen= ober fnopfförmige ©ebilbe angebracht, bie entweber einzeln wie z- 33. 

Einbau/Sorge (©r. 89)/ <Eaf. XXIX, 5; (©r. 425), <Eaf. XXXI, I ufw., 

ober zu breien in etwa gleichen Xbftänben vonetnanber auf bem größten Um* 

fang bes ©efäßes verteilt angebracht ftnb, wie ©inbau/Sorge, <Eaf. XXVIII, I; 

unb <Eaf. XXXVIII, 7 u. a. Xußerorbentlich gern ftnb fte zu breien zu einer 

bretecfförmigen ©ruppe um ben unteren Henfelanfag zufammengebrängt, wie 

Cinbau/Sorge, £af. XXVII, I; XXXIII, I (ohne Henfel); XXXV, 14 

(ohne Henfel unb horizontal angeorbnet); XXXVI, I; XXXVIII, Jo (nur 

Zwei); XXXVII, 8 (horizontal); Wörmlig, (Eaf. XLIII, I; JLöbnig, 

<Eaf. XLIII, io.

’) Siebe <5. Schmantes, p. 3. 7, 19*15, S. 64.

2) Wie 23. im Cbräberfelb Heps, f. XTI. Ivonig, a. a. CD., 2lbb. 100, 4.

3) Vgl. baju J. Tifcbler, Jublsbüttel, ttaf. 9 bis 10 u. S. 17 unb J. ^liefen* 

buch, 3ahresfcbrift XXIV, 1936, S. 2I2f. u. 2lbb. 2.
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V7ur in Öen feltenften fällen finb ftatt bet Knubben freisrunbe Verde* 

fungen (Tellen) angebracht, bie erft in ber näcfften periobe bes 3. bis £.3ahrh. 

häufiger erfcheinen.

Tie oben erwähnten 23u<fel finb jumeift runb unb auf bie ©efäfwanbung 

aufgefetzt. i£ine einzigartige ©eftalt wie eine (Dhrmufchel zeigt Tinbau/Sorge 

(©r. h), Taf. XXXIV, I. Sie ift ber ©rfan für einen Teufel.

Tr in getiefte V er zier ttn gen.

Währenb bie plaftifchen Verzierungen auf bie ©efäfwanbung aufgelegt 

finb, finb bie Killen* unb Kehlverzierungen von aufen her in bie ©efä^wanbung 

eingebrüch. So ift ein großer Teil ber Tonfitulen ber £orm 2 am Kusgang 

bes 2. unb am beginn bes 3. Oahrh. n. 3tr. mit mehreren um Schulter* unb 

23auchtetl umlaufenben Killen verziert1). H2it biefen ©efäfjen ift bas 2. Oührh. 

Zumeift fchon überschritten, wie bie gefchloffenen £unbe ausweifen.

Tiefer Übergangszeit vom 2. tum 3. £Jahrh. n. 5tr. gehören auch Urnen 

an, wie £tnbau/Sorge, Taf. XXXI, I. 6. 9. Sie zeigen noch ganz Öen 

Tharafter ber <5orm 2. 2lber ftatt Käbchen* ober Killenverzierung haben fte 

jene eigenartigen in bie ©efäfwanbung eingebrücften fünfter, inbem hier bie 

fogenannte Kehltechnif angewanbt würbe2).

mit ben länglichen Kehlen finb häufig freisrunbe Tellen vereint, wie es 

Z. 23. bei bem ©efäjg von Äöbnitz, Taf. XLIII, Jo ber ^all ift. 23ei Xinbau/ 

Sorge, Taf. XXXVI, 3 finben ftch bie länglichen Kehlen am *5als, bie runben 

Tellen auf ber Schulter vor.

23obenverzierungen.

21 ufer an ber ©efäfwanbung finb bei einigen ©efäfen auch auf bem 23oben 

Verzierungen angebracht. Tiefe finb im iBlbgebiet in einfachfter £orm als 

gleicharmiges Kreuz in Kitztechnif fchon für bie JTatenezeit belegbar3).

iüin folches Kreuz finbet ftch bei einem ©efäf von ©ommermSchiefftanb4). 

Turch bie bazugehörigen Kugenfibeln, wie Klmgren 3-5—3-7, ift bas ©efäf nach 

Kiefebufcb5) in bas 2. bis 3. ^Jahrzehnt n. 3tr. anzufetzen.

]) Vgl. bas Graberfelb von 3af>na, f. 2L Kaugfdt, a. a. T>., unb (Bräherfelb 

Ttnbau/Sorge, f. unfere Taf. XXXII, 13; XXXVII, 5 u. öfter. Vgl. baju 

Taf. XL, 5 (Wörmltn); XL, 8 ((Berwifd)), fowie bas <Befaf von Keuben, 2lbb. bet 

IV. Schulz, 3ahresfd>r. XIX, S. 80, 2lbb. 32.

2) Über Tntftehung, Tntwicflung unb ^erfunft ber Kehltechnif ftehe unfere 2lus= 

führungen ju ber Situla ber Jorm 2.

3) Dgl. ®. Schmantes, Hlaanberurnen, p. 3. 7, Taf. 2, b, unb »V Kobrian, 

Tin Begtäbnisplag ber frühen Tifenzeit unb Tatenejeit im Kr. SchweiniQ, Hlannus 17, 

S. 3 0? ff., 2lbb. IX, b.

4) Siehe W. 3orban, 2lus ber Vorzeit bes Kreifes 3erid>ow I, *5eft I, Tlbb. I u. 2 

(1932). Vgl. aud> K. 25eltj, Körchow, Taf. I (unten).

s) Siebe 21. Kiefebufd;, Tie abfolute Thronologte ber 2lugenftbel.
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3n Krücbern (ftebe <Eaf. XX, 7) ift auf bem 23oben eines Sefäfes ein 

achtarmiger Stern in zweireihiger KäbcbentecbniF angebracht.

2lm häufigften jebocb ftnb bie 23obenverzierungen in ber Stufe B auf ben 

(Eonfttulen ber Pforrn 2, unb zwar begegnet faft ftets bas linFsgewenbete *5aFen* 

Freuz, bas inbifcbe „SauwaftiFa"x), fo z. 23. in (BroftFübnau (<Eaf. XXVI, 3); 

WulfewKapenberg (cEaf. XI, I), ^olzwet^ig (<Eaf. XVI, £), Profits (zweimal2). * 

(Bin rechtsläufiges ^aFenFreuz Fommt einmal in proftts vor.

Sämtliche hier aufgezählten A’unbe zeigen bas Symbol in zweireihiger 

XäbcbentectmiF einfach ausgezogen, währenb bas Wufter in Wulfen hoppelt 

ausgezogen ift.

tBingeri^t finbet ftch bas linFsläufige ^aFenFreuz in biefer Stufe auf bem 

23oben einer /fttfifchale aus Dornin (f. (Eaf. XIV, 9) unb bei einer Situla ber 

$orm 2 aus OtsfcbenaVzämcben3).

Seltener trifft man biefe 23obenverzierung in ber fpäten Stufe C4). Wir 

Fönnen fte nur einmal belegen burcb einen Zfunb aus bem (Bräberfelb Einbau/ 

Sorge ('Huf oerbft5). tBs hanbelt ftch um ein recbtsläufiges ^aFenFreuz, 

bas mit mehrreihigem Käbcben mehrfach ausgezogen auf bem 23oben angebracht 

worben ift.

23 obe ngeftal tu ng.

£)ie (Befäfje befttzen im allgemeinen eine ebene Stanbfläche. dagegen ift 

bei einigen wenigen (Befä^en (zumeift bei Situlen ber £orm 2) bie Unterfeite 

ber 23öben mit Fonzentrifcben Wulften unb Kiefen verfehen, wie fte 23ronze- 

Kafferollen eigen ftnb6). Solche Tongefä^boben gehören zumeift ber ,3‘rülv 

ftufe an unb ftnb beFannt aus Krücbern (f. ZEaf. XX, $—5), pötnits (ähnlich), 

Seegrehna unb Haumburg, Kanonierftr.7).

Vfur aus Profits ((Brab 87, nach ber Heuorbnung 1937) ift folcb ein pro= 

filierter 23oben aus ber Stufe B belegt (jebocb ift hier bie zeitliche Stellung noch 

nicht enbgültig geftchert).

Solche profilierten 23öben ftnb öfter im elbgermanifcben (Bebiet an Situlen 

ber /form 2 z» beobachten8).

4) (B. Hechler, Vom ^aFenFreuz, 1931, S. I.

2) Siebe W. Kabig, Sachfens Vorzeit, S. 53, 2lbb. 32, I.

3) Verfelbe, (Brunbrifs Sachfens, S. tH5, 2lbb. 281.

4) hierher gehört anfcheinenb auch eine von 3orban, a. a. 0., S. 5, erwähnte 

„Fleine ttaffe" vom Pilm bei (Bommern. 2luf ihrem 23oben (oll bas „^aFenFreuz mit 

je bret ^aFen“ verfehen angebracht fein.

6) Vgl. 2lbb. bei 23 etter, ^abresfchr. II, 1903, Taf. 1, 26.

fi) Vgl. IVillers, Vt. U., S. 7, 2lbb. 5.

7) Vgl. bazu ein (Befäfz mit flafchenförmig verengtem ^als aus bem älteren <Bräber= 

felb llleisborf Qfterberg, ilcfer 23anfe (St. ITIuf. 23erlin).

8) 23etr. ber Vtachbargebiete vgl. ^oftmann, Varzau, Ztaf. 1,1; <B. Krone,

Blannus 27, Taf. 2, 20 (Webbel); p. KupFa, ^ahresfchr. XV, 1927, S. 69, 2lbb. 15 

(KrumFe).
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ber fpäten Stufe C ftnb bei uns bisher Feine berartig geftalteten (Befäf;* 

hoben beFannt1).

Es bürfte hier wohl Fein Zweifel beftehen, bah biefe Erlernungen an ben 

Tongefäfiböben von ben 25ron?egefä^en übernommen tvorben ftnb2).

daneben Fommen bei ben Tonfttulen ber formen 2 unb 3 nnb bei ben topf* 

artigen (Befäfien ber $orm 6 3. <E. leichte, 3. <E. ftärFere eingewölbte (Befähböben 

vor. Wabrenb ftcf> in ber ^rühftufe bei ber £orm 2 nnb 6 nur fehr leicht einge* 

3ogene 23öben von höchftens ein paar Millimeter Tiefe über ber 23obenhori* 

3ontale finben, ftnb feit ber Stufe B unb befonbers in Stufe C öfter unb ftärFer 

einge;ogene (Befäfjböben vorhanben, wie 3.23. in proftn (Muf. Tresben, 

Zwinger); Äinbaü/Sorge, Taf. XXXIII, I; Wörmlitz Taf. XLIII,

21 m ftärFften ift ber Fleine 23oben bei ben (Befäfen ber $orm 3 einge3ogen. 

*5ier entftebt eine tiefe Einbuchtung bes 23obens, bie meift mehrere Zentimeter 

beträgt, ftehe Ätnbau/Sorge, Taf. XXXVI, 2 unb Taf. XXXVIII, 8 u. Io, 

fo baü bas (Befäh nur auf einem King fleht. Man nennt baher biefe ^u^bilbung 

Stanbring.

Solche Stanbringe ober 3. T. auch mafftve Stanbfüße als 23ruchftücFe 

ftnb gerabe3u charaFteriftifch für Sieblungsfunbe unferer Kulturgruppe aus bem

2. Vahrhunbert n. Ztr., ftehe Straach, Taf. XLII, I9. Tie 23ruchftelle Fann

3. T. wieber glatt gefdüiffen fein, fo ba$ biefe ^u^bruct>ftü<fe nun ihrerfeits 

wieber umgeFehrt als Fleine XZäpfe noch weiter benu^t werben Fonnten, wie bas 

bei 3wei folcher Stü<fe aus £öbertt3, Kr. 23itterfelb (Muf. Zörbig) beobachtet 

werben Fonnte.

(Befaße mit Stanbplatten wie 23ornit3, Taf. XIV, 6, Krüchern, Taf. 

XX, 6 u. a. Fommen mehrfach vor.

*5 en Fel.

Tie bet ben Vorformen ber Tonfttulen ber £orm I üblichen großen raub* 

ftänbigen ^enFel3) ftnb in unferem (Bebtet Faum vertreten4). 2ln bie Stelle 

btefer großen Jorrn I ift fpäter ein Fleinerer, aber ebenfalls ranbftänbiger Teufel 

getreten, wie Taf. I, 5 (Meisborf)5), ber auch <£• in einer nafenförtnigen 

Knubbe, wie 3. 23. bei ber Situla von Torgau6), erfchetnen unb fpäter gan3 

fehlen Fann, wie bei Taf. I, 6 (SchFopau).

x) Vgl. dagegen dr. 'Kuchen buch, ^ahresfcbr. XXVII (1938), Taf. XXI, 3>

2) Dgl. ©.Schmantes, P. 3. 7, 1915, S. 52; 21. Eelg, Körchow, S. 37.

3) Vgl. XV. XVegewiQ, S. 61, 2lbb. 15.

’) Siebe 5. 25. Situla bei ^alle, 2lbb. XV. Seouls, Oabresfchr. XVI, 1928, 

S. 50, 2lbb. 3, und Situla von 23ernburg, ftehe XV. Schul;, Mannus Ärg.*23d. 3, S. 50 

21 bb. I.

5) Vgl. XV. Schul;, 3abtesfd>r. XVI, S. 59, 2lbb. 19, 6.

6) Vgl. Terfelbe, a. a. 0., 2lbb. 18.
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23ei ben Situlen bet £orm 2 aus ben <$rübftufen laffen freß nur vereinzelt 

*5enM nacßweifen, wie 33. bei einem (Befäß aus Krücßern, Taf. XIX, l, 

bas außerbem aueß wegen feiner ©roße auffällt, ^ier ffnb bereits am unteren 

*öenfelanfatz jene fcßwalbenfcßwanzförmigen reliefartig aufgelegten ,$ortfätze 

angebracht, wie fie fo erft in ber fpäten Stufe C öfter erfeßeinen, f. Taf. 

XXXIX, 6 unb Taf. XXXVIII, n (('inbau/Sorge).

2lus Stufe B ift nur ein ^enfelgefäß mit biefer Scßwalbenfcßwanzbilbung 

aus Kleinzerbft* 2) begannt. Tie <$ortfät3e enben bier in tellerförmigen Knubben, 

□n biefe mittlere Stufe gehört fieber auch ein (Befaß, bas aus einer Sieblung 

bei (Blauzig flammt, f. Taf. XLI, 6.

Ter Rentei fann auch fehlen, fo baß nur biefe ^ortfä^e als eine leießt ein* 

gefebwungene reliefartige Reifte erfeßeinen, wie es bei einem (Befaß aus 

(Bommern, Taf. V, 3, ber 5all ift2).

2lus Stufe B ftammt eine unverzierte Situla ber £orm 2 von Kleinzerbft 

(IKuf. Köthen), bie einen Heinen ranbftänbigen (Bfenbenfel hat.

2lus ben Teufeln mit Schwalbenfeßwänzen haben fieß bann wohl jene 

plaftifcßen 23ilbungen am unteren *5enfelanfatz gebilbet, wie Einbau/Sorge 

((Br. 170), Taf. III, 6; Strefow, Taf. XXIII, Io zeigen, *öier ffnb bie £ort= 

fätze vom Teufel zttm Teil gelöft unb als felbftänbige Heine Reifte angebraeßt. 

Tlußerbem ffnb babei noch brei — mitunter aueß nur zwei — für bie Spätßufe 

fo eßaraheriftifeße Knubben hinzugetreten, bie mit betn Geniel auch allein (ohne 

Heiße) öfter vorfommen unb auch von anberen(Befäßformenübernommen werben 

können, wie Hinbau/Sorge ((Br. 1-39), Taf. XXXVIII, Io. (Banz zwle^t ßnben 

fie ftcb bann bei (Befaßen, bie bereits beutlicß ScßalencßaraHer zeigen, wie 

Höbnitz, Taf. XLIII, Io unb Wörmlitz, Taf. XLIII, I. 2lucß ift ber obere 

^entelanfa^ bereits unter ben Kanb ßeruntergerücft.

Tie iHntwicflung geßt bier alfo beutlicß aus von einem großen ranbftän* 

bigen Rentei mit reießer plaftifcßer Verzierung am unteren 2lnfatz z» einem ver- 

Heinerten unb gleichzeitig heruntergerüeften Teufel unter Verluft ber Heinen 

Jleifte.

Tie Teufel ftnb im Turcßfcßnitt ßets runblicß geformt, bie TlnfätZe bagegen 

mitunter etwas verbreitert.

23ei ber £orm auf Taf. XXXVIII, II (Ila) aus bem (Bräberfelb Hinbau/ 

Sorge ift wobl ein (wanbalifeßer?) Spi^ßenfel vorßanben.

©r wähnt fei ßier bie 23emerhmg 23ecfers, baß bie (Befaße mit großem 

Teufel regelmäßig eine „gute Ausbeute" lieferten3).

Tie ^tage naeß ber ^erfunft ber reliefartigen ^enfelfortfä^e unb Heinen 

Heißen am unteren *5enfelanfatz glaubt Scßwantes u. a. bureß ben Hinweis auf 

x) Steße Seelmcrnn, Vaßresfcbr. III, I9O£, Taf. VIII, 12.

2) Vgl. XV. XVeg ewig, S. 66, 2lbb. 20, 186. 2W>', 106. 1739.

3) 23 e cf er, Vaßresfcßr. II, 1903, S. H.
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eine räbchenvertierte Scßerbe von illarmstorf baßin beantworten zu müffen, 

baß er ßierin bie Vcacßbilbung ber ?fttacßen auf ben 23ronzeeimern biefer Seit 

fteßt1).

Wegewiq bagegen glaubt an einzelnen (Befaßen im (Bräberfelb Varfefelb 

vorFomtnenbe VenFelwülfte als Vorläufer ber oben betriebenen plaftifcßen 

VenFelverzierungen aus ben erften Oaßrßunberten anfpreeßen ;u Fönnen2).

5?ie Verleitung von latenezeitlicßen (Befaßen feßeint zunächft um eßeften in 

Stage zu Fommen, wenn vielleicht auch nicht ausfcßließlicß3). t£s banbelt fteß 

hier um reliefartig auf bie (Befäßwanbung aufgelegte bogenförmige Xeiften, 

bie z* T. unterhalb bes auf ber (Befäßfcßulter angebrachten Fleinen VenFels auf= 

treten. Vieraus Fönnte fteß bann bie oben betriebene reliefartige 3lusfcßmücFung 

am unteren VenFelanfag fowie bie fcßwalbenfcßwanzförmige »Sortfetjung ent

wickelt haben, (Bin (Binßuß feitens ber 35ron;egefäße ift jeboeß nießt abtu- 

leugnen, befonbers in bezug auf bie oben von (B. Scßwantes erwähnte Scherbe 

von IHarmstorf.

BrgebmITe.

?lm Scßluß unferer typologifcßen Unterfucßungen ftellen wir alfo feft, 

baß bie von uns bebanbelte periobe ?eitlicß von zwei großen Stilwanblungs= 

prozeffen umrahmt wirb.

So ift bie fpätlatenezeitlicße ^KeramiF, aus ber fteß unfere (Bruppe her 

leitet, vor allen Gingen cßaraFterifiert bureß (Befäße von ber <$orm I unb 6, 

bie auf (Brunb ihrer proßlierung in eptremem Segen fas tueinanber flehen. 

23eibe reießen ^eitlicß etwa bis in ben Anfang bes I. Oaßrß. u. Str. hinein. 

Sie ßnben fteß bann in ben (Bräberfelbern ber Übergangszeit (b. i. augufteifeße 

Seit) zufammen mit ber für bie erften 3ahrh. n. Str. fo Fennzetcßnenben Situla 

ber 5orm 2. letztere zeigt zunäcßft fowoßl bas für bie ^orm I bezeießnenbe 

j£infcßwingen bes Unterteils, als aueß z* <t* bie (Fugeiige) 2lusbaucßung ber 

(Sotm 6.

3?ie in ber Spätlatenezeit vertretene ältere Situla ber /form I mit fazettier= 

ter Scßulter ift befonbers ßäußg im weftlicßen Saalegebiet vertreten (f. Ein

leitung), Fommt aber aueß vereinzelt öftlicß bavon im mittleren iBlbgebiet 

vor. 2lußer einigen wenigen ^unben in Böhmen ift fte alfo hauptfäcßlicß für 

bas ItnFsfaalifcße (Bebiet mit (Binfcßluß bes mittleren (Blbgebietes in jener 

Seit cßaraFteriftifcß.

Zrvifchen ben (Bermanen in Weftbeutfcßlanb (Ongväonen am Khein unb 

an ber Wefer) unb ben iBlbgermanen (Erminonen) muß eine ftarFe Fulturelle Ver=

ß ®* Scßwantes, a. a. 09., S* 52/53*

2) 1U WeßewtQ, S* 59 unb 2lbb* 13, 173* 2379; 33* 16^2; d3* 1659*

3) X>gl* u. a. Je. 5Rnorr, a. a. (D., Taf* 2, 29* 31*



60 3abresfcbrtft für mittelbeutfd)« TOorgefcfncbte

binbung beftanben haben. So feigen bie ©efä^formen beiber (Bruppen in ber 

Spätlatenezeit nahe Beziehungen. t£s ift vor allem unfere tSorm 6 mit unb 

ohne ^u^bilbung1) unb eine 2lbart unferer Situla ber ^orm I mit fdjräger, 

fcf?arf geknickter Schulter2), bie ftd? jetzt in bem weftlichen (Bebiete finben. 

£)a$ bie weftgermanifd?e (ingväonifd>e) ^Keramik ;. T. in ber elbgermantfchen 

(irminonifchen) ber fpäteften £atene;eit wurzelt, bürfte bamit für jene nicht 

abzuleugnen fein.

T>ie ^erausbilbung eines ^u^teiles ift bisher auf ben einfd)wingenben 

Unterteil ber /form I zwütfgefübrt worben. 5>azu kommt aber noch bie 

ornamentale Betonung eines ^u^abfatzes. tiefer ift, wie wir fahen, 

auf verfchiebene (Befaße ber frühen Seit übertragen, *5ier führte er eben

falls z« Heinen Stanbflächen, fo baü bie (Sufjfcbalen in ber früheften Seit 

noch ganz bte verfchiebenen formen ber (Befaße ohne ,Suß zeigen, wie £)efjau 

Taf. VIII, 6; (Bro^kühnau Taf. XXVIZ 3 ; Wulfen Taf. XII, 83). £>as 

fich baraus entwickelte ^uüfchalengefäü mit feiner bauptfäcblichften Ver

breitung im (Bebiete weftlich ber Saale^lbelinie bürfte bann umgekehrt 

wieber von bort her auf bie (Beftaltung von ,$u$gefä$en bes 2./3. 3ahrh. 

im Ufittelelbgebiet eingewirfr haben, itües gilt befonbers für bas fäcf>fifcf>= 

tbüringifd>e (Bebtet feit bem 2. 3ahrh.4).

Bei ber tXntftehung ber (Befaße, wie JLinbau/Sorge Taf. 1IZ 2 fcheint 

bie <$orm 5 nicf)t unbeteiligt gewefen zu fein, wie bei ber formenkunblichen 

Betrachtung fchon feftgeftellt würbe. Solche (Befaße fanben ftcf> bei uns 

bisher jeboch nur im (Bräberfelb Xinbau/Sorge.

2lm Sct>luü unferer periobe, etwa in ber Übergangszeit vom 2. zum

3. 3ahrh. entwickeln ftd> bann aus ber ^auptform 2 bie für bie folgenben 3ahr= 

hunberte fo bezeichnenben Schalenurnen. £üe hohen (Befä^formen mit ab= 

gefetztem *5als- unb Scbulterteil — ähnlich bem Siebener Typ Xabemachers5) — 

haben ftch in ber zweiten Hälfte bes 2. 3ahrh. berausgebilbet. Sie werben 

im Übergang vom 2. zum 3. Oahrb. niebriger unb verflachen, wie wir bereits 

bei ber Betrachtung ber terrinenförmigen Situla fahen6)-

5?er Stilwanblung ber (Befäüformen entfpricht eine ebenfolche in ber 

Verzierungsart, fowohl in ber Ulufterung wie in ber Technik, wenn man von

]j Uslar, £af. 1-2, I ((jürnme), tCaf. 53, 3—£. 8, (Buntbe); ngl. (Taf. A, 8. — 

Bett. 8. Jufbildung »gl. unfere ZTaf. VIII, 6 aus £)effau»2lrmenfttft.

2) <E>erf., <taf. A, 2—3 (»gl. S. 86, ebendort).

Vgl. baju iDerfelbe, Ularburger Studien (1938), S. 2£9fh

3) Sderf., u. a. ZCaf. A, 8; Ztaf. 53, 2. £. 7—9.

4) 3?erfelbe, S. 56ff. (hier weiterer Hiteraturbinwcis).

5) 'Xabemad>er, Ulannus H, S. 205. Vgl. Uslar, S. 65.

c) Vgl. ,jr. luufenbud), 3abresfd>r. XXVII, 1938, S. 7.
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ben einfachen (Befaßen habet abfteht. 3n berfelben Seit, ba bas 

motiv herrfcht unb bie letzten Vertreter ber Aorm I unb 6 noch erfcheinen, 

beginnt jene für bie erften Aahrhunberte fo Fennzeicfmenbe Verzierung mit 

Stufenmufter unb KäbchentechniF. Tabei ift bie KitztechniF mit punFtlinien* 

begleitung als Übergangserfcheinung ;u werten.

Ein biefer Stelle fei noch einmal betont, bafj bie Kabcben Verzierung 

an ben Urnen in ihrer technifchen unb motivmä^igen ÄntwicFlung 

;u feinftem typologi fcf)en Elusbau verwenbungsfähig ift im (Begen* 

fatz zu ber Verzierung ber einfachen (Befaße. So Fonnte ber VaFenFreuz* 

mäanber aucf» in unferem (Bebiet für eine recht frühe Seit nad?gewiefen 

werben, fo ba$ er wohl im elbgermanifct>en (Bebiet felbftänbig entftanben fein 

bürfte.

3m Haufe bes 2. 3abrf>. unb befonbers feit ber Übergangszeit vom

2. z«m 3. 3abrb. tritt bann eine neue TechniF auf, bie mit eingetiefter ober 

plaftifcber Verzierungsart arbeitet, t£ntweber werben bie lUufter in bie ®e* 

fä^wanbung hinein gebrüht (wie Tupfen, (Bruben, SinbrücFe, Sinftiche, 

Killen, ^urcf>en, Tellen) ober auf bie (Befäfjwanbung aufgelegt (wie Helft en 

mit unb ohne SinFerbtingen, Wülfte, Warzen, 25ucFel, fpäter auch Kippen). 

Tiefe neue VerzierungstecfmiF läfjt ftch einmal aus unferem Sebiet felbft 

herleiten, fo z. 33. bas Einbringen von Killen (furchen), Tellen, Tupfen unb 

von Reiften, Wülften. Sum anberen ift ein Stileinflu^ aus weftlichem (Bebiet 

in biefer Seit unverFennbar betr. Elnwenbung von SinbrücFen, i£infticben 

(mit z- feitlicben Elufquellen) unb 23ucFel, Warzen in flächenbebecFenber 

Elnorbnung1).

tTTit ber in ber typologifchen Unterfucbung erFannten Verleitung faft 

fämtlicber (Befä^formen ber fpäteften JHatenezeit im Wittelelbgebiet von ber 

Tobenborfer Urne würbe bie Sonberftellung biefer (Bruppe gegenüber ben bis 

bahin hierzulanbe einheimifchen Typen2) Flar herausgeftellt. Tie VerFunft 

biefer (Befä^formen ift nur vom germanifct>en Vlorben her zu verfielen, b. h. 

wir haben hier bie Sinwanberung eines neuen germanifchen Stammes vor uns.

Wie bie Fulturellen Vinterlaffenfchaften beweifen, nahm biefer Stamm 

für Furze Seit — unfere Stufe A umfaffenb — bas gefamte Ülittelelbgebiet 

bis Thüringen ein (f. Elbb. 6, auf S. Io6).

3n ber Stufe B finben ftcb nur ganz vereinzelt Elltfacf>en weftlich ber Saale* 

Slbelinie, bie zu unferer (Bruppe gehören.

x) Vgl. Uslar, u. a. Taf. 17 u. 19; Taf. 39, 2lbb. 2; Caf. 33—37.

2) Vgl. baju SR. V. UTarfchallccf, Tipertation Tübingen. — IBtne 2lusnabme 

fdjeint in getviffer Vmficht bie ®egenb von 3al>na unb Wittenberg ;u machen; vgl. baju 

bie Veröffentlichungen von SR. V. Warfchallecf, (£br. 2llbrecht u. W. Schul; in 

□abresfchr. XIV, 1926, S. 39 ff.
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Crrft in ber letzten Stufe C mehren ftch wieher bie 2Inzeichen bafürz baß 

zwifcßen bem mittleren C^lbgebiet unb zwar feinem nörblicheren Teil unb 

Thüringen an ^anb ber (Grabferamif gewiße Beziehungen beftanbenz wie 

in bem Kapitel: „Tie Befteblungsentwicflung unb (Gebietsabgrenzung" 

(S. III ff.) nod> ausgeführt werben foll.

fibeln.

Bei ber Behanblung biefer Beigaben ift bas Werf von 2llmgrenz Stühlen 

über norbeuropäifche £tbelformenz ÜTannus-Bibl. 32, 1923 (abgekürzt: 2llm= 

gren) zu (Grunbe gelegt worben. Tie vornehmlich im iBlbgebiet verbreiteten 

^belferten ftnb bei ben einzelnen Ciftenüberfchriften in klammern hinzu 

gefügt. Bezüglich ber zeitlichen Tlnfegung ftügen wir uns auf bie gefloßenen 

5unbe unferes (Gebietes unb ziehen bie entfprechenben Vergleiche z« 2llmgren 

bzw. zu for neuen Überarbeitung burch *□. preibel: Tie abfolute Chronologie 

ber germanifchen Bibeln ber frührömif en C^aiferzeit, ttlannus 20, 1928,

S. 79ff; Terfelbe: Tie germanifchen Kulturen Iz S. 19ff. Veboch fei hier 

bemerkt, baß pretbel ftch bei feiner Chronologie vornehmlich auf bie eingeführ- 

ten Bronzegefäße ftügt!

Tie wftigften Beigaben in ben (Grabfunben ftnb bie Bibeln. Sie bienten 

Zum Jufammenhalten ber lofe umgeworfenen (Gewänber unb waren teils 

3we(f=, teils Schmubfgerät. Obre tägliche Verwenbung unb ihre Bebeutung 

im Bufammenhange mit ber Tracht veranlaßten ihre ftänbige WeiterentwidS 

Iungz fo baß ße für bie Seitbeftimmung archöologif er 5unbe unter ben Ben 

gaben bas wertvollfte 2üeinob ftnb. e verf iebenen formen ftnb mitunter 

fogar zu ethnographif en Beftimmungen verwenbbarz wie z. B. bie zwei= 

lappigen XoUenfappenßbeln (f. S. 67 ff.)1).

S p ä 11 a t e n e f i b e l n. (V g l. bazu Beilage IIZ Äifte I).

a) Bibeln mit gefnicftem Bügel.

Tie Bibeln2), bie uns zunächft bei ber Betrachtung ber 7(ulturhinterla|fen 

faßten ber hier zu behanbelnben periobe begegnen, ftnb fogenannte Spät»

x) ICine bekannte Jibel biefer 21 rt iß bie fog. „ilangobarbenftbel", fieße (5. 

Schmantes, Tie ^erfunft ber Cangobarben, in: ä7ad>r. f. Vlieberfacbfcns Vorgefcb. 

(1921), 2.

2) Erwähnt fei hier eine im (Broßromflebter (Bräberfelb gefunbene Bronjeftbel, bie 

nach ißrer Bügelform „Schüffelftbel" genannt wirb. (Vgl. baju 2llmgren 9 unb Seite 3
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Iatenefibeln. 3n biefe (Bruppe ftnb hier jebocb Bibeln vom UTitteb unb Bpät= 

latenefchema m<fyt mehr mit einbegriffen.

3?ie Vorformen unferer Bpätlateneftbeln haben wir in ben Bibeln mit 

gefmcftem 23ügel ;u fehen, wie W. Bt^ul;1) bereite bargelegt bett. Bie ftnb 

in unferem Bebtet feltener vertreten unb bisher fiele ave Elfen gefunben 

worben. Bie finb aus einem meift brahtförmigen Ületallftücf ^>ergef$ellt, alfo 

eingliebrig. 3?ie Bpirale h^t ftete nur vier Winbungen. 3?er Vlabelhalter 

ift meift rahntenförmig geftaltet. Ver 23ügeli?opf war febon früher bei ben 

Bibeln .mit ftumpfwinflig geknicktem 23ügel ;u einer Btügfalte umgeftaltet2).

b) Bibeln mit gefebweiftem Bügel (^arfenftbeln).

Eigentliche Übergänge biefer älteren 5orm (wie W. Bchul;, Oahreefebrift 

XVI, 1928, (Taf. I, I) ;u ben gefebweiften Bibeln (wie W. Bcbul;, a. a. 0., 

(Eaf. I, 5—8) fehlten mit Ausnahme von (Brofjromftebt (f. W. Bcbul;, a. a. 0., 

<Eaf. I, 3-) bisher faft völlig in unferem (Bebtet. £>urch bas (Bräberfelb von 

Brüchern unb anbere Heinere £unbe ftnb wir aber nun in ber Eage, biefelben 

mehrfach belegen ;u können, ftebe <Eaf. XXV, 6. 9—12 (Brüchern). 30er 

Bügelknick ift bereits verfebwunben. 30 er Bügelwulft ift etwas nach unten 

gerückt, bennoch aber laffen biefe Bibeln bie ehemalige geknickte Bügelform 

leicht erkennen. 30abei könnte man vielleicht in ben Bibeln, wie <Taf. XXV, 6 

(mit burchbroebenem Ylabelhalter) unb <Eaf. XXV, Io, bie älteren Vertreter 

biefer Übergangsformen fehen, Taf. XXV, 9. II—12 würben bann jüngere 

formen fein, ba ber Vlabelhalter bereits gefcbloffen ift unb bie ^orm zweimal 

in Bronje (<Eaf. XXV, II—12) vorliegt3).

bis !■). Sie ftellt eine felttfcbe fform bar. 2luf bie (Besaitung unferer Jftbeln bat fte feinen 

Ißinflufj gehabt.

Viefe Jtbelform ift im germanifeben (Bebtet bauptfäcblicb auf oftgermanifebem 

Boben verbreitet, wo man fte ftets aus IStfen antrifft. Trog bes fremben llrfprungs 

nimmt 2\oftt;ewffi, a. a. 0., S. 32 an, bah es ftcb um einbeimifebe Er;eugniffe 

banbelt. Vas Stück von (Brofjromfiebt, ba aus Bron;e angefertigt, flammt beflimmt niebt 

aus bem oflgermanifchen (Bebiet.

x) W. Schul;, ^ahresfebr. XVI, I?28, S. 64—65 u. Taf. I.

2) Siehe W. Schul;, a. a. 0. (S. 66), Taf. I, I.

3) 0b eine Ableitung ber bron;enen gefebweiften <*ftbeln von ber entwickelten 

bron;enen IHittellatenefibel Belg, Var. J (= 2\oflr;ewfft, Var. G) (f. 25. iltar* 

fd>allecf, Vas llrnenfelb Blönsborf, in: ^abresfebr. XIV, Taf. XVI, (Br. 31) in 

cfrage fommt, wäre noch nacb;uprüfen. Träfe es ;u, fo würbe bann einmal ber bei ber 

gefebweiften bron;enen Jibel auftretenbe Bügelknauf leicht als Kefl bes etnfl ben Bügel 

umfaffenben Änbes ;u erflären fein unb ;um anberen aueb bie ;. T. recht höbe Bügel* 

form biefer gefebweiften Bibeln. lluferbem fennen wir bet ber Jibel Belg Var J febon 

bie Sitte, fte paarwetfe in Jrauengräbern bei;ugeben (f. 25. <?. Iltarfcballecf a. a. 0., 

S. 63, (Brab 31). Viefelbe Sitte begegnet uns bet ben (Bräbern mit gefebweiften <fibeln. 

(Vgl. Beil. II, (Lifte lb.)
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l£ine noch jüngere /form {teilt <Eaf. XXV, 7 bar, bie wob! her /fibel von 

W. Schulz a. a. 0. <Eaf. I, 7 entfpricbt. Ta bie eiferne /fibel einen ftarf ver= 

rofteten Habelbalter (twfweift, ift nicht mehr zu erfennen, ob unb in welcher 

Weife berfelbe burcbbrod>en war (jeboch vgl. etwa bie Habelbalter von Taf. 

XXV, 5 u. 6). Ter rbombifcbe 23ügelquerfcbnitt entfpricbt {ebenfalls ganz 

ber /fibel bei Schulz.

Taneben fommen bann in Brüchern noch eiferne Bibeln mit bocbgefcbweif= 

tem 23ügel vor, wie <Eaf. XXV, I—I. 8, bie mit ber /form von W. Schulz, 

a. a. 0. <Eaf. I, 5, zu vergleichen ftnb, ober etwas jünger ftnb, wie z. 33. <Eaf. 

XXV, 8 (mit gefchloffenetn Vlabelbalter). Tiefer zeitlichen Stellung entfpricbt 

ein gefchloffener /funb aus £eps, ®rab 2, wo biefe /fibeln mit bocbgefcbwetf 

tem 33ügel zufatnmen mit einer /fibelform etwa wie *Ärü ehern, (Eaf. XXV, 6 

(vgl. Tllmgren 2), gefunben worben ftnb1). Seitlich würbe alfo bas (Sräberfelb 

von JLeps bem älteren Teil bes (Bräberfelbes von Brüchern entfprecben, ba es 

gerabe noch Xäbcbentechnif aufzuweifen bat.

□n biefe ®ruppe geboren auch bie betben 33rucbftücfe von Teffau=2lrmen= 

ftift, f. Taf. VIII, 7—8. Tas bazugebörige (Befäü entfpricbt faft ganz einem 

anberen aus Brüchern, Taf. XVII, I, nur bah bas Teffauer ®efä$ ein ftärferes 

tXinfcbwingen über bem 33oben zeigt. 33eibe bürften baber gleichzeitig fein. 

t£in anberer gefchloffener /funb aus biefer Seit flammt aus 33abewi^, 

f. Taf. IX, 3—5. Tie zugehörige /fibel, Taf. IX, f, zeigt nach ben obigen 

2lusfübrungen eine jüngere /form unb entfpricbt ber /fibel von Schermen, 

Taf. IX, 8. Heitere ift jeboch noch jünger, wie auch bie Situlen beiber /funbe 

beftätigen, ba bie Situla von Schermen bereits eine reichere Verzierung unb 

fogar fcbon breiteiliges llcufter aufzuweifen bat.

Tas Verbreitungsgebiet biefer gefcbwetften /fibeln erftrecft ftch auf bas 

Saalegebiet unb bas mittlere l£lbegebiet, hier ganz befonbers auf bas £anb 

^Inhalt. Vom £anb Sachfen ift in biefer Seit vorerft bas leipziger 33e<fen 

erreicht.

Tie gefchweifte /fibelform wirb in ber zweiten Hälfte bes lebten 3abr= 

bunberts v. Str. ausgebilbet unb zwar auf germanifcbetn 33oben, wie aus 

bem neuerlich erft vorgelegten Werf von W. Wegewitz2) bervorgebt. Seinen 

l£rgebniffen fcblieüen ftch unfere Unterfuchungen an, nach benen bie gefchweth 

ten /fibeln nunmehr auch in unferem (Bebiet bireft von ben /fibeln mit ge- 

fnicftem 33ügel abgeleitet werben tonnen. W. Schulz3) bagegen nimmt an, 

baf „bie /fortentwictlungen z« <£. im 0ftalpengebiet gearbeitet worben ftnb, 

aber beutlicb unter bem ^infiuf ber Spätlatenefibel mit gefnicftem 23ügel'\

2) ITT. SRöntg, UTannus 23, 1931, S. 319, 2lbb. 100, 2. Vgl. auch Scbenfem 

berg II, 89 (f. 25etl. II, (Lifte lb).

2) IV. XVegewtQ, S. HO—III mit 2lbb. 55—56.

3) W. Schulz, Oabresfdmft XVI, 1928, S. 66.
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bie Bibeln mit Stützbalken, burch bie bie gefchwetften ,$ibeln abgelöft 

b;w. weitergebilbet werben, etwa Für; vor 23eginn unferer Zeitrechnung er 

fcheinen, fo ift bie Gatter ber Spätlateneftbeln mit gefchtveiftem 23ügel wohl 

nur auf bie lebten £iahr;ehnte v. Ztr. mit einem *5inüberreichen in bas erfte 

3ahrhunbert n. Ztr. an;unehmen. £em entfprechen gan; bie gefchloffenen 

<Sunbe nuferes (Bebietes, bie wir oben bereits erwähnten.

Schon mit ihren erften formen, wenn nicht bereits mit ben Bibeln mit 

geknicktem 23ügel, ftnben ftcb bie ausgeprägten &itulen ber £orm I unb 2, bie 

mit abwechslungsreichen 23anbmuftern verwert werben, bereu (Brunbmotiv 

bie oi(f;acFlinie ift1). 2lm t£nbe biefer ^ibelformen treten jene (Befäfje auf, 

bie bereits bie neue Stilrichtung erkennen laffen unb mit KäbchentechniF unb 

Stufenmufter verwert ftnb.

lluch biefe Spätlateneftbeln mit gefcbweiftem 23ügel ftnb eingltebrig. 

<Die meiften haben eine obere Sehne, ürin <Eeil jeboch weift eine untere Sehne 

auf wie <£af. XXIII, I. 9 u. 12, fo bafj eine fog. TlrmbruftFonftruFtion ent- 

fteht. sDie Spirale bat jetzt i—6 Wtnbungen. £>er Vlabelhalter ift meift lang 

unb fcbmal, rahmenförmig bei ben älteren, meift gitterförmig burcbbrocben 

ober burd)locht bei ben jüngeren formen2). 5)as UTaterial ift ;umeift t£ifen, 

jeboch treten nun Bibeln aus 23ron;e bes öfteren auf.

c) ^ocbgewölbte Bibeln mit Xollenftünplatte.

£ine eingehenbe 23efchreibung ber etn;elnen formen ift bereits in ber 

oben angeführten Beilage gegeben, fo ba$ wir hier barauf verweifen.

£üe Stützbalken ober feitlichen <Sortfä^e am 23ügelkopf haben ftcb aus ben 

Bibeln mit Stü^falte3) entwickelt. 5?te verliehenen formen biefer (Bruppe 

leiten bann ;u ben bet Tlltngren (Bruppe II—IV ;ufammengeftellten Bibeln 

über. 3hre zeitliche Tlnfenmng ift nach ben gefchloffenen ^unben unb ihrer 

tvpologifchen Stellung ;wifchen ben Spätlateneftbeln unb ben Bibeln 2llmgren 

(Bruppe II—IV recht früh an;ufenen. Sie beginnen etwa Für; vor bem 2luf= 

Fommen ber neuen Xäbchentechnik unb ben neuen Stufenmuftern4) unb bauern 

etwa bis in ben 23eginn ber neuen KäbchentechniF.

3eboch fchetnen einige Tlusnahmen vorhanben ;u fein. So fe^t ;. 23. 

Uslar5) bie ^ibel von Vtppacb=^belbaufen trog bes ftarF burchbrochenen

1) Siebe tEaf. 4-, I—9. Vgl. <5. tkichhcrn, CBro^romflebt; vgl. auch bie (Bräber* 

felber (Uleisborf), Schkopau, 'JLxruchern.

2) 25 n bem üufenförmig burchbrochenen Vtabelhalter bürfte (ich ein fliltfiifU>er 

tfiinfluü aus ber nortfdvböh’mfcheri Onbuflrie bemerkbar machen. Vgl. Jllmgren, 

Ulannus 5, Sur 25ebeutung bes Ularkomannenreiches uftv., S. 267ff.

3) Stehe IV. Schul;, a» a. CD., S. 66.

“) Vgl. ;. 23. Schkopau, Vtaumburg, f. 23etl. II, (Lifte I c.

5) Uslar, S. H3, Vtr. 6.

□ abtesfcbrift, »Ö. XXXII 5
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Vlabelhalters in eine recht fpäte Seit, etwa um 70—So n. Str. auf ©rund einer 

txxbei gefundenen Terra sigillata.

Ein intereßantes StücC fand ftd> in tKarHleeberg=©aut;fch aus Silber, 

fteße (Eaf. IX, 2, das am 23ügelfopf ;wei Heine profilierte llrmcßen bat. Seine 

Weiterentwicklung weift wohl auf Tllmgren 51 bin, b;w. auf Tllmgren 1-8, 

die nach 2llmgren ;weimal in Silber vorliegt1). Sie bat bereits einen Sehnerv 

baten und ;eigt fonft diefelbe ^orm, wie die Schkopauer Bibeln bei W. Schul; 

a. a. 0., <Laf. I, 7. 3? er durchbrochene Vladelbalter gleicht etwa dem der 

IVeißenfelfer <Sibel, flehe W. Schul; a. a. 0., <üaf. I, 8. ÜDiefe bat ebenfalls 

einen Sehnenbaten, fo baß beide Bibeln etwa gleichseitig fein dürften. £>amit 

würbe bann der gefloßene 5«nb von HTarFHeeberg ;u 2lnfang unferer Seit 

recßnung an;ufet;en fein, womit auch die Ver;ierung der Situla, Taf. IX, I 

übereinftimmt.

«Die bei uns vorfommenben Bibeln, wie Tllmgren 67—68 geboren bei 

Tllmgren ;u der erften ^auptferie der ©ruppe IV. Sie beginnen in der augufte» 

xfchen Seit und bauern weit bis in bas I. Jabrb. hinein2).

Jbre bauptfächlicbfte Verbreitung finden biefe Stü^balfen= ober Vollem 

bülfenßbeln in Weftpreußen, 23öbmen und in den provin;ialrömifchen ©e= 

bieten3).

Eingliedrige Tlrmbruftfibeln (f. Beilage II, 2).

Eine nur Heine ©ruppe, die ftcb aus den Spätlateneßbeln herleitet, und 

;war fpe;iell von folcben wie 2lltngren 2, find die eingliedrigen Xrmbruft- 

ßbeln, wie Tllmgren ©ruppe I, Io—H.

Von ihnen find nur fpätere formen wie Tllmgren II—13 bei uns gefunden 

worben. 2lls Swifchenform ;wifcben Tllmgren 2 und 10 könnte man die 25ron;e= 

ßbel von Brüchern Taf. XXV, 12 betrachten, £)enn ihr 25ügel ift nicht 

mehr rund, fonbern bereits ;iemlich breit, wie bas Querprofil ;eigt. £>er YTabeb 

haltet ift gefloßen.

&as bauptfächlicbfte Verbreitungsgebiet biefer ©ruppe ift nach Tllmgren 

bas untere Elbgebiet4).

£>er gefcbloßene »Sund von Scbenkenberg datiert fie in die erfte Hälfte des 

erften Jahrhunderts n. Str., während fie nach dem ©efamtcbarakter des ©räber* 

felbes von Wulfen eher in die ;weite Hälfte des erften Jahrhunderts ;u fetten 

find, fo baß fie alfo für bas gan;e erfte Jahrhundert n. Str. belegt find.

x) illmgren, S. 2£.

2) £erf., S. 36—37.

6. Preibel, (Betmanifcbe Kulturen I, S. 29—32 bejeicfnet biefe Jibeln als 

„oftgerjnanifdje Spigplattenfbcln".

3) 2llmgren, S. I5£—157. Vgl. 6- Pretbel, a. a. 0., S. 92, 2lnm. I.

4) Siebe Tllmgren, Seil. I, I.
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Sweilappige Xollenf appenfibeln mit Sebnenbafen

(f. Beilage II, Äffte 3a).

£>ie in unferem (Bebiet vorgefunbenen ;weilappigen Kollenfappenfibeln 

weifen nur bie entwickelten Formen Tllmgren 26 ff. auf, bie von 2llmgren

13 ff. in ?wei Hauptferien gefcbieben werben, erftens in folcbe mit Sebnen- 

bafen, Tllmgren (Br. II, 26 ff., unb ^weitens in folcbe mit Sebnenbülfe, 

2llmgren (Br. II, 37ff. Wir wollen (tinäcbft bie erfteren betrachten.

Wit 2Iusnabme bes (Bräberfelbes Äeps (?) ftnb bie älteften Formen wie 

2llmgren 25-—25 bei uns überhaupt nicht vertreten, t£rft bie näcbften Bibeln 

wie Tllmgren 26 u. ä. finben ftch mehrmals. ?lm bäufigften jebocb ftnb Formen 

wie 2llmgren 28 unb 2b mit verfdffebenen Verfferungsmuftern unb anberen 

Heinen Unterfcbieben.

3?as Waterial ift ;umeift 23ron;e, bei ben jüngften Formen jeboch tritt 

öfter Silber auf. Vlur einmal ift eine berartige Fibel aus t£ifen vorbanben. 

Sie gehört :ur älteften (?) Form, wie Tllmgren 26x).

3?er 25ügel ift ftets breit unb bat parallele kanten, ausgenommen bie ^ibel 

von Sanbersborf, bereu fcbmalerer unb abgefe^ter Sufi fcbon einen Formen-' 

einfluf ber hllmgrenfchen (Br. VII verrät. Sie bat fornit als jüngfter l?er= 

tretet obiger (Bruppe II ;u gelten. Sie ift auch bie einffge, bereu Vlabelbalter 

Tremolierfttcb aiifniweifen fiat.

3e jünger biefe Bibeln ftnb, befto reicher ftnb fte verffert. Sffes trifft auch 

für ben 25ügelkamm ;u, ber weit über bie 23ügelfanten binauswäcbft, ftebe 

Äaf. XXXIII, II; XL, I—3 (Äinbau/Sorge). 3?er 23ügelfuff iff meift bacb= 

förmig geftaltet.

&ie älteren Formen ;eigen einen 25ügelwulft, ber bei ben jüngeren ;u einem 

oft recht bünnen ’Äamin wirb. V7ur einmal (bet einer Fibel aus Äünffcbena) ift 

ein 25ammbelag mit geperltem Silberbrabt vorbanben.

^er Sebnenbaten ift nur bei ber Fibel von Grumte umgelegt. 3n ben 

tSunben aus Äinbau/Sorge kehrt öfter ein Sebnenbafen mit beibfeitiger 

tÄinbucbtung wieber.

5?ie Spirale wirb febr lang unb h<tt bet Formen, wie Tllmgren 2h, 18 bis 

20 Wtnbungen auffuweifen.

3tüe seitliche Stellung biefer Fibeln gebt aus ben gefdffoffenen Funben 

hervor. Xbgcfeben von Äeps, vertritt bie ^ibel von Schermen bie ältefte 

Seit biefer (Bruppe bei uns unb ift in bie erfte Hälfte bes I. 3abrb. n. Str. ?u 

fegen. (Bleichseitig ober jünger ftnb bie Funbe von Fichtenberg unb 25lein;erbft 

(wo;u wohl auch bie profitier ;u rechnen fein werben). Sie werben fämtlich 

noch in fc<*s I. 3abrh- n. Str. geftellt. 2Ille übrigen ftnb jünger unb gehören

’) X*gl. 8a?u Sllmgren, S. IL — SOiefe Fibel (lammt aus Sd>ermen, iff aber 

wegen (tarier X)errcftung unfuffer 311 beftimmem

5
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in bas 2. ©abrb.1). die Bibeln mit bandförmiger ©ebne ftnb habet als die 

jüngften anzufeben, bie bis in bas 3. ©abrb. binetnreicben, wie ber gefcbloffene 

t^unb von £inbau/©orge ((Br. H) beweift (f. Beilage II, £ifte 3 a).

Sbfefe Bibeln ftnb Fennzetcbnenb für elb= unb weftgermanifche 5unbe.

Sweilappige Äollenf appenftbeln mit ©ebnenbülfe 

(f. Beilage II, JLifte 3b).

demgegenüber bat bas XTTittelelbgebiet von ber zweiten ©erie viel weniger 

j£pemplare aufzuweifen.

Wäbrenb brei von biefen Bibeln eine ©ebnenbülfe zeigen, wie Tllmgren 37, 

ftebt bie ^ibel von ©rohfcbwabbaufen ztvifcben ben beiben ©erien, wie bereits 

Uslar2) aiisgefübrt bat.

©ine ©onberftellung nimmt bie £ibel von Sornitz ein, beren 23ügel über 

bie Xollenfappe reicht. dabei liegt bie obere ©ebne frei am 25ügel ohne ©ebnem 

haben ober ©ebnenbülfe.

25ei Tllmgren3) werben fte von formen mit breitem ©ebnenbaben wie 

Tllmgren 36 bergeleitet; aus letzterem bat ftcb bann bie ©ebnenbülfe ent= 

wickelt.

die 5orm Xlmgren 37 ift bemnach bie ältefte biefer ©erie, als beren eigent

liche Veimat Tllmgren4) Weftpreufen bezeichnet. Ücr bebt jeboct) ^ugläd> ihr 

vereinzeltes Auftreten im weftgermanifcben (Bebiet hervor unb betont befonbers 

ihr „unerwartet zahlreiches Vorkommen" auf bem ©räberfelb von Xebenftorf. 

Y7acb ben neuerlichen Unterfuchungen von Uslar5) ift fte auf weft- 

germanifcbem 23oben gar nicht fo feiten, ütr frommt baber unb auf (Brunb 

ihrer Verleitung feitens Tllmgrens z» ber Tlnnabme, bah bie 2lusbtlbung 

zur (Bfe nicht allein auf bas oftgermanifcbe (Bebiet befchränkt zu fein brauche. 

3br Vorkommen fowie ber gefcbloffene ^unb von prebel, f. <Eaf. XV, 

I—h — beffen Waffenbeigabe wohl ebenfalls auf (£inflüffe aus bem oft 

germanifchen (Bebiet binweift — kennzeichnen btefe Bibeln für uns zuminbeft 

noch vorläufig als eine Heine ©onbergruppe6).

diefe £ortn gehört nach Tllmgren7) bem älteren ^Ibfcfmitt ber erften Vabrb. 

n. 5tr. an, womit auch preibel8) übereinftimmt. der gefcbloffene t$unb von 

x) 2? gl. 2llmgren, ©. 16.

2) Uslar, ©. 102.

3) 2llmgren, S. 17.

4) derfelbe, S. 18.

5) Uslar, ©. 102.

6) On tiefem 3ufammenl>ange verwetfen wir hier auf bas Heine 23ranbgruben» 

gräbcrfelb von «dlbisleben, dbüringen (f. <5öge=Vöfer=3fd)iefche, S. 128; u. a. mit 

2lugenftbeln, Uluf. 3ena), bas im benachbarten (Bebtet biefer Jubelgruppe liegt.

7) 2llmgren, S. 18.

8) V’ Preibel, a. a. 0., ©. 88.



prebel reibt ftd> gut ein; benn bie Situla entfprifft zeitlich etwa ben (Befäff 

formen vom Tlusgang bes (Bräberfelbes von proff#.

Tlugenfibeln (f. Beilage II, Bifte 4).

Tie für uns wifftigfte ffbelgruppe ift bie ber Tlugenfitbeln. Sie werben 

fo genannt naff ben an ihrem BügeWopf angebrachten Bochern ober bereu 

2lnbeutungen. Tie „Tlugen" ftnb entweber offen (gefffli#t) ober ringsum 

gefffloffen ober enbliff nur noff burff Heine (Brübffen unb eingebrebte Greife 

angebeutet. 3n biefer le#ten /form fönnen fte auff auf bem ganzen Bügel 

verteilt vorfommen, unb ?war ftets paarweife.

Tie Beantwortung ber /frage, woher bie eigentümliche (Beftaltung bes 

Kopfes mit ben „Tlugen" Fommt, ergibt ffff am ebeften aus ben Unter fuff ungen 

von W. Schulz1). Tanaff haben bie Tluciffafibeln fowobl bie 2lugenbilbung 

als auch bie Verbreiterung bes Bügelfopfes veranlagt.

Tie 2lusbilbung ber 2llmgren’fffen (Bruppe III beginnt wobl in ben 

letzten ^Jahrzehnten v. Str.2). So fanb ftcf> bie frühe /form, wie 2llmgren 44, 

in (Brofjromftebt3) in einem Situlgefä^ ber /form 2 aus Stufe A, bas von 

(B. 'Biffborn mit „altziegelfarbene Terrine, glatt" ffaraHeriffert wirb, ;ufatn= 

men mit einer boffgewölbten eifernen ffbel.

Ter gefffloffene 5unb von 75leinzerbft=Sffwabenhetbe, (Br. 54), mit 

einem (Befä£ naff /form unb Verzierung wie Taf. III, 3 (aus Swetbau, 25reis 

Torgau), jeboff mit Sufikifte, gehört bagegen in eine fpätere Seit.

Tie /fibel aus (Böbni# Bann als iBinzelfunb nicht naher batfert werben. 

Sie bürfte obigen /funben zeitlich einzuorbnen fein.

iBinen fffmalen Sebnenbafen zeigen fcbon bie frühen TIugenftbeln von 

Bebra5), währenb bie Kopfform bereits auf jüngere Typen, etwa wie Tllmgren 

50 u. ä., hinweift. Ob hier eine birefte iBntwicHung etwa unter Umgehung 

ber formen 2llmgren 45—47 vorliegt, läfjt ffff noff nifft naffweifen. iBs 

fällt aber auf, bah auch 2llmgren 50 einen fcbmalen Sehnenhafen bat, währenb 

bie Vorformen ftets einen breiten, meift verzierten unb in ber Ulitte eingeferbten 

Sebnenhafen haben.

J) W. Scbulj, (Bermania, Bb. 10, 1926, S. IIO—112. 2luff Sfftvantes l>at 

(ich mit biefer »frage befffäftigt, f. <B. Sfftvantes, Sur ^ypolotjxe ber 2lugenfbeln, 

2lrffiv f. ilnffroyol., VT. ff 21, 1927, S. 31 ff.

Terfelbe, Sur Typologie ber 2lugenftbeln, p. S. 15, 1924, S. 138. Vgl. auch 

21. ’1\ i e F e b u fff, Ter IBinflufj ber römifffen Bultur. . . 2lnbang: Tie abfolute (£l>vo= 

nologie ber 2lugenpbeln. Stuttgart 1908.

2) Vgl. baju auch bas CBräberfelb von Bebra, 2^r. Sonbersl>aufen/Tl>ür., flehe 

W. Schul}, ^ahresfffr. XVI, 1928 (öfter).

3) Siebe <B. (Biffborn, a. a. ö>., CBrab 1910/55.

4) Siebe 21. (Boege, 2lnbalt. (Befffifftsbl. 1937, S. HO, 2lbb. 3—10.

6) Vgl. W. Scbulj, (Bermania, Bb. 10, S. III, 2lbb. Ib—c.
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Xie 23ügelform ändert ftcb faum. 2luf bet iTfitte bes 23ügeloberteiles 

befinbet ftcb meift ein fcbtnales Verzierungsbanb. Xer 23ügelfamm tragt 

(pater nur noch nach oben aus. Bibeln ohne jegliche Tlugenanbeutungen 

fehlen bisher.

2lm häufigften ift bei uns bie ^orm 2llmgren 45 vertreten, Xies entfpricht 

burcbatis ben Verbältniffen in anberen (Begenben1). Xie zeitliche Stellung 

biefer ^ibelform ergibt (ich aus ben gefchlojfenen £unben. So ift 5. 23. in 

Sommern ein Situlgefäfj ber £orm 2, Stufe A/B, gefunben worben, helfen 

Schulterzierbanb mit einem zweireihigen Käbcben frühefter 2lrt in alter 5id> 

Zacfmanier bergeftellt ift ((. Taf. V, 3). Xanach bürfte ber 3'unb etwa ber 

fpätaugufteifchen Seit zuzuweifen fein. Xs gehören bazu zwei Tlugenftbeln 

wie Tllmgren 45 unb 47 (f. Beilage II, Xifte 4). 23eibe formen fcheinen auch 

nach ben ^unben von (Dberwieberftebt unb Olbisleben zufctmmenzugehören. 

2lud> Tllmgren2) fennt gefcblojfene <Sunbe biefer 2lrt.

3n biefelbe Seit, wie ber $unb von (Bommern, ift ferner ber gefcblojfene 

<Sunb von Xe|fau=Xof lau, Steutzerftrafe 5—6, z« fetzen (f. <Eaf. XXVI, I —2), 

fowie auch bie Urnengräber von (Brofromftebt3).

Xie nächfte 3'ornt Tllmgren 46 mit fleinen fonzentrifd>en Weifen auf bem 

Bügel ift feiten. VTur ein gefcblojfener ^unb mit biefer Jjibel liegt aus langer-' 

münbe=V7orb4) vor, wo fte zufammen mit einer provinzialrömifchen ^ibel, 

wie Ttlmgren 19, gefunben worben ift. letztere ift für bas ganze I. Sahrh. 

n. Ötr. belegt5).

Von ber 5orm Tllmgren 48 ift nur ein Vertreter als Xinzelfunb aus ber 

Umgegenb von Xisleben befannt geworben, fo baf wir feine nähere zeitliche 

Beftimmung geben fönnen. Xine Swifchenform, wie Tllmgren 48-So, ftammt 

von Olbisleben.

Xie Tlugenfibel Tllmgren 49 ift lebiglicb in zwei owifchenformen vor- 

hanben, fo z- ^3* in TangermünbeTIorb unb in einem gefcblojfenen 5unb 

aus Schenfenberg6). Xie bazugehörige Urne7) ift eine Situla ber A’orm 2, 

Stufe B unb entfpricft in ihrer Xanbproftlierung ber ßznbftufe bes (Bräber= 

felbes von profttz8). Sie gehört alfo bem ausgehenben I. Vabrh. an ober 

ift vielleicht fchon um 100 anzufetzen. Xagegen fpricht allerbings bie fugeiige 

■Kammform auf bem Bügel ber 2lugenftbel, fo baf biefe etwa zwifchen bie 

x) Dgl. 2llmgren, Beilage I, 7.

2) 2llmgrert, Beilage II.

3) <0. (btcbbern, a. a. 0., (Stab I9I0 n. 8.; 1910 n. f.; I9H n.

4) Siebe p. Bupfa, Sabresfcbrift IX, Caf. I, 28 (S. 25).

5) Siebe 2llmgrerr, S. 107.

6) Siebe Safob, Sabrb. (Leipzig, 1907, Xaf. 24, 151—154.

7) 2lbbtlbung Wahle, Saljvesfdjrift VIII, Xaf. XVIII, 21 (S. 202). Pgl. 

□ afob, a. a. 0., Taf. 24, 151.

8) Jorm wie Xaf. III, 4—5.
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formen von 23ebra unb Tllmgren $9—50 ?u ftellen wäre. Tanach ift aber 

bie zeitliche SufammengehörtgFeit von (Befäß unb <$ibel recht zweifelhaft ge= 

worben, wozu übrigens auch ber 5unbbertd>t Veranlagung gibt.

Von ben fpäteren formen, wie Tllmgren $0 unb 52, liegt nur ein gefloßen 

ner £unb von Txleinzerbft-Schwabenheibe vor1). Tas (Befäß ift eine Situla 

ber fform 2, Stufe B. Tie zwifchen ^als unb Schulter angebrachte Tupfleifte 

unb bie ^enkelform weifen bereits auf (Befäßformen bes 2. Vahrh. hin. Tiefer 

£unb bürfte fomit bem 2lusgang bes I. Vabrh. angehören, was burch eine 

ebenfalls bazugebörtge tSibel wie 2llmgren 68 bekräftigt wirb.

Von ben übrigen Tlugenßbelformen ftnb bann nur noch brei wie Tllmgren 

52/57 bekannt. Wie bei ber von Tllmgren2) erwähnten £ibel von Vechten, 

fo ftnb auch bei ben unferigen bie 25opfaugen noch vorhanben, woburch eine 

Verwanbtfchaft mit Tllmgren 52 bekunbet wirb.

tJüine Sonberform ift bas Stück von Wörpen, 25r. Serbft, bie 2llmgren3) 

felbft mit feiner £orm Tllmgren 57 vergleicht. ££s hanbelt ftch hier um einen 

Typ, helfen *5auptverbreitungsgebiet Weft= unb (Dßpreußen ift4).

i£ine von btefen fpäten 2lugenßbeln gehört einem (Brabfunb von Uüw 

fchena5) an. ££s hanbelt ftcb bei ber Urne um eine Situla ber £orm 2, Stufe B. 

Tie ^orm ähnelt benen ber profitier (Befäße (Utuf. Tresben, Swinger). Tie 

Zweireihige Räbchenverzierung in breiteiligem tUufier mit großem, recßtslaufew 

bem, einarmigem UTäanberbanb auf ber Schulter, einem noch nid>t allzu großem 

Jibkzackbanb unb ben mehrfach angebrachten fenkrechten Toppelftreifen auf 

bem (Befäßunterteil batteren bie Situla in bie zweite Hälfte bes I. Vahrh. 

n. Str.

Wäbrenb alfo bie Tlugenßbelformen wie 2Ilmgren 5-5—f8 nach ben 

gefloßenen «Sunben ber erften Hälfte bes I. Tfwh* z^wweifen ftnb, gehören 

bie fpäteren formen wie Tllmgren 50—53 unb 57 ber zweiten Hälfte bes erften 

Vahrh. an.

Tie früheften Typen, bie fogenannten Vorformen zur eigentlichen ?lugen 

ßbel, ßnben ftch nur in Thüringen. Tie ausgeprägten formen aber finb bann 

über alle (Bebtete faft gleichmäßig verteilt, wobei lebiglicß bas £anb Sachfen 

noch eine Ausnahme macht, ^ter ftnb erft bie fpäteren formen vorhanben, 

bie bann in Thüringen fehlen. Tagegen zeigt ber nörbliche Teil unferes (Be= 

bietes nebft Tinholt fämtliche hier behanbelten formen ber ausgeprägten 

Tlugenßbel.

Siebe 6- Seelmann, 3abresfcbrift III, 1905-, Caf. VIII, 12—18.

2) Siebe Tllmgren, S. 29.

3) Terfelbe, S. 152.

4) Dgl. baju 2llmgten, S. 3If.

5) (Stab 1912, 5; vgl. BI. Vtäbe in: (Brunbrtß Sacbfens, S. M5f., 2lbb. 281 

(unb 291).
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kräftig profilierte Bibeln unt> ihre Weiter entwitf luttgen 

(f. 23eilage II, Äifte 5).

Tie auherorbentlicbe VRannigfaltigfeit biefer Bibeln vereinfacht ftch febr 

ftarf bei 23efchtänfung auf bas IBittelelbgebiet. So ftnb 3. 23. von ben vielen 

Serien, in bie 2llmgren biefe ®ruppe aufgeteilt bat, in ber <5auptfacbe nur 

vier bei uns vertreten:

1. bie Trompetenfibeln,

2. bie fogenannten weftgermanifcben ^nieftbeln,

3. breite Bibeln mit Tetf platte, ebenfalls mit Bnieformiger 23ügelgeftalt,

I. Sonberformen.

Trompetenfibeln (23eilage II, Äifte 5a). Tie erfte Serie ber Fräftig 

profilierten Bibeln ift burcb bie Trompetenform bes 23ügelfopfes gefenn?eicbnet. 

Soweit es ftcb ernennen lieh/ ftnb biefe Bibeln ;unäcbft fämtlicb eingliebrig 

infofern, als fte ben formen Tllmgren 77 unb 78 entfprec^en. Tie Spirale (mit 

etwa 20 Winbungen) ift fiets auherorbentlicb lang1).

Schon Jllmgren2) nahm einen Sufammenbang ber formen Xlmgren 77 

unb lol an, ber bann von T^ucbenbuch3) burcb ben ^unb von Ularwebel4) 

genauer verfolgt werben fonnte.

Turcb bie nun auch aus unferem ®ebiet vorliegenben Junbe ift bie 'Lnt= 

wicHung biefer Bibeln vollenbs Har. Onfolgebeffen ift bie 5igur lol feine 

Ylebenform ber ^auptferie, fonbern ftellt lebiglicb bie f£nbftufe jener oben ge= 

nannten Xeibe bar5).

®s ergibt ftcb baber folgenber cgntivicflungsgang: Junächft erfcheinen 

(‘formen wie 2llmgren 77 (vgl. £tnbatt/Sorge Taf. XXX, 2 u. II), einfach 

unb gro$, mit fräftigem 23ügelfcbwung. Taneben ftnb jebocb auch fcbon 

reicher versierte formen vorbanben, wie Taf. XXVIII, 2; Taf. XL, 5 u. 8 

(Xinbau/Sorge)6).

Tie näcbfte Stufe vertreten Bibeln wie Taf. XXXII, I (ähnlich Tllmgren 

78); Taf. XLIII, 8—9 (®erwifcb) mit weniger fcbwungbaft geformtem 

’j Swccfs bclfcrcm CErFcnnen ber JfibelFonftruFtion ifi bie Spirale bei ben Seicb» 

nungen tum Teil abftcbtlicb fortgelaffen, tum Teil ift fte verloren gegangen, was jeweils 

aus ber 23efcbreibung in 23eilage I, Tijle 5 a berrorgebt.

2) 21 Imgren, S. 52.

3) vf. Txucbenbucb, ^abresfcbr. XXVII, 1938, S. 22 u. Taf. XXV.

4) Jr. Vruger, a. a. CD.

6) 2lus biefem (Brunbe Fommt es leicht 3u Übergangsformen. So ift 3. 23. eine 

Silbcrgbel aus Tinbau/Sorge hier mit anberen tufammen mit 2l!mgren 78 rerglicben 

worben, wabrenb fte J. 'huch en buch a. a. CD. 311 2llmgren 101 geteilt bat.

6) Dgl. V. 5Raugfcb, a. a. CD., Jig. 26.
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23ügel unb mit kleinerer ©eftalt. 3?er ^ufiFnopf verFümmert ftarF unb fehlt 

bann fcblie^Iicb überhaupt.

Später werben biefe Bibeln noch Heiner unb ber ISügelfuß ift nun geftreckt, 

wie <Eaf. XL, i (unb <Eaf. XXXII, 7, serfchmolsen) aus Äinbau/Sorge 

feigen. £üefe formen entsprechen bereite gan; ben bei 25uchenbuchx) wieber* 

gegebenen. 23ei ber ^ibel von Einbau/Sorge cEaf. XXXII, 7 ift bereite in 

ber 25opffcheibe für bie obere Sehne ein £ührungsloch angebracht, währenb 

75uchenbuch1 2) für biefe formen eine befonbere Spiralachfe nachweifen Fann. 

UTit biefen Bibeln unb ihren näcbften Entwicklungen mit breitem, recht* 

eckigem wie cEaf. XLIII, 2 (Wormlin)3) ift ber 2lnfchluh an bie von 

7\ud)enbud)4) bann weiter verfolgte Entwicklung erreicht.

s£amit bürfte alfo ber Sufammenhang biefer Serie lückenlos nachgewiefen 

worben fein. Zugleich gewinnen wir baburch eine anbere IHöglichFeit, einzelne 

gefchlolfene ,Sunbe aus bem ©räberfelb Äinbau/Sorge seitlich genauer ;u 

unterfcbeiben.

beachtenswert ift, bah bie früheften formen biefer Bibeln oft mit Urnen 

wie cEaf. II, 2 sufammen gefunben werben (vgl. Einbau/Sorge cEaf. XXVIII, 

1-3 unb Taf. XXX, I—Jo). 5?ie jüngften Stücke biefer Serie bagegen 

finben fich bereits bei (Befaßen, bie bem fpätrömifchen Topf unb ber Schalem 

urne nahefteben (vgl. bie gefcbloffenen 5«nbe aus Einbau/Sorge [©r. II] 

Taf. XXXII, 5—12; ©erwtfd) cEaf. XLIII, 6—9; Wörmlit3 cEaf. XLIII, 

1—3).

Wefigerntanifche 25niefibeln (beilage II, Äffte 5b). £ue nur im 

elbgertnanifcben unb weftlich bavon gelegenen ©ebiet verbreiteten weftgerma* 

nifcben TSniefibeln finb auch bei uns recht sahlreich unb befonbers in ben ©räber* 

felbern Sahna5) unb Äinbau/Sorge vertreten. Sie fehlen in ben ©räber* 

felbern proftt$, TUeinserbft, Wulfen unb ^olsweifÜg. Sie treten bei uns alfo 

recht fpät auf6).

Es kommen hier hauptfächlich swei formen vor, von benen bie erftere 

einen runben, brabtförmigen wie cEaf. XXVIII, 9; cEaf. XXXVIII, 67), 

bie anbere einen fchmalbanbförmigen 23ügel hat wie cEaf. XL, II—17 unb 

cEaf. XXXII, 6 aus Äinbau/Sorge. £)et 23ügel ift meift gerabe, 3. <E. be* 

reits leicht S-förmig gefchweift.

1) buchen buch, a. a. CD., Taf. XXV, I—3.

2) Verfelbe, a. a. CD., S. 12.

3) Vgl. Verfelbe, a. a. CD., ttöf. XXV, 5; vgl. 2llmgren 101.

4) J. Xvucbcnbud), a. a. CD., S. 22f. u. cTaf. XXV.

6) Siebe X. TSaugfcb, a. a. CD., S. I ff.

6) 25etr. ihrer Tlblettung belieben verfdjiebene 2lnficbten, f. J. 7Ä u cb e n b u cb, 

a. a. CD., S. 23.

•) Vgl. ?L Äaugfcb, a. a. CD., Jig. 8—9, II, 23—25.



74 Oabresfcbrift für mittelbeutfcbe Vorgefctücbte

Unter ihnen fällt eine Xeibe auf, (f. JLinbau/Sorge Taf. XL, 14—17; 

vgl. Taf. XXXII, 6), beten Vügelfuf; Heine Vörncben ober Seiten fproffen 

keigt. Tie Verleitung biefer Sapfen gefcbiebt wobl am heften von formen, 

wie fte ftch in Einbau/Sorge ((Br. 423) unb in Tüben fanben. Tie Äängsrtllen 

auf bem 23ügel unb bie Querfurcben am $uf (beibe einft mit geperlten(?) Silber= 

bräbten belegt) bringen fte jebenfalls mit Tllmgren 145 in Verbinbung. 23ei 

Relsberg1) ift eine folcbe aus Vobettfercbefar abgebilbet, bie einen ähnlichen 

,Suf mit brei Zapfen keigt, wie Taf. XL, 17 aus Einbau/Sorge. Tiefe Bibeln 

fcbeinen betnnacb nur im mittleren Ürlbgebiet (mit Vavelgebiet) vor;ufommen.

^Kniefibeln mit breitem 23ügel unb TSopfplatte (f. 23eil. II, 5c). 

Ebenfalls ;u ben TSnieftbeln, aber mit breitem 23ügel unb TSopfplatte verfeben, 

geboren bie von Tllmgren unter (Bruppe V, Serie 10 ;ufammengefaften Bibeln, 

wie Taf. XXXIX, 4 u. 7; XXVIII, 5—6; XXIX, 2 u. 6 aue Ätnbau/ 

Sorge2). Ter 23ügel ift ;ur 2lufnabme eines 33elages breit unb fach geftaltet. 

Wirgenbs mehr konnte bet von Tllmgren feftgeftellte frühere 23elag (wobl aue 

geflanktem Silberblech) feftgeftellt werben, wohl aber T. leicht auffragenbe 

Kanten, bie ben abgefcbmolkenen 23elag einft feftbielten.

bemerkenswert ift eine .Sibel biefer Serie aue Ätnbau/Sorge ((Brab 34), 

bie wie 2llmgren 117 bie Kopfplatte ;u einer Sebnenbülfe berumgeklappt 

keigt. (Db hier ein Sufammenbang kwifcben beiben Bibeln ankunebmen ift, 

läft ftcb auf (Brunb biefer wenigen Stücke noch nicht entfcbeiben.

2lucb biefe ^ibelferie ift vornehmlich im ©Ibgebiet beheimatet. Sie ftnb 

öfter im (Bräberfelb Äinbau/Sorge vertreten, fehlen aber eigenartigerweife 

in Sahna. Tlnfcfeinenb nehmen fie keitlicb eine febr fpate Stellung ein. So 

fanben ftch in Hinbau/Sorge im (Brab 55 ktvei biefer Bibeln kttfammen mit 

einer Scbeibenfibel.

Sonber formen (f. beil. II, 5 d). Tie hier ale Sonberformen3) kufammem 

gefaxten Bibeln bieten mit ben bei Tllmgren abgebilbeten keine genauen Ver= 

gleicbsmöglicbkeiten. Sie lehnen ftch aber aufe engfte an bie Knieftbeln 2lltn= 

gren (Bruppe V, Serie 9, befonbere an Tllmgren 138, 142 unb 145 an, von benen 

fte ftcb wohl ktmt Teil berleiten bürften. (Vgl. Einbau/Sorge Taf. XXXIX, 

8 u. 10; Taf. XXVIII, Jo; Taf. XXXII, 2 u. 14; Taf. XXXIII, Io.)

Ter mehr ober weniger S-förmige bügel unb bie k. T. bereite vorbanbene 

Sweigliebrigkeit, wie k- b. bei Äinbau/Sorge Taf. XXXII, 2; Taf. XXXV, 7 

keigen aber aud) ibre bereits vorbanbene ^ormverwanbtfcbaft w Tllmgren 

’) CD. Jelsberg, Ulannus l£rg.=23b. 7, 192? (S. 123 ff.), 2lbb. Ilf.

2) 2llmgren, S. 66, leitet fte bet von ben bandförmigen öribeln wie Tllmgren 

145—147.

3) Vgl. baju Jf. Xu eben buch, a. a. (D., S. 26 ff.
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(Bruppe VII. Aus biefem (Brunbe bürften fte zwifcben ben ^Knieftbeln Almgren 

(Bruppe V, Serie 9 unb ben Bibeln Almgren (Bruppe VII ein^uorbnen fein. 

Von ben formen, bie am Kopf einen Wulft haben, ftnb bisher lebtglich 

zwei befannt geworben, wie Einbau/Sorge <Taf. XXXIII, H; <Eaf. XL, 12. 

Swar halfen ftch feine bireften Vergletchsftücfe bei 2llmgren fimben, jeboch ftnb 

fte Ieicf)t aus bem allgemeinen Stilcharafter ber (Bruppeh IV unb V zu verftehen. 

Seitlich ftnb fte nach bem gefcbloffenen £unbe aus Ätnbau/Sorge ((Brab 6) 

unb auf (Brunb ihres recht hoben VTabelhalters wohl ziemlich fpät anzufetzen.

Bibeln mit zweigliebriger 2lrmbruftfonftruftion

(f. Beilage II, £. ifte 6).

£)te Bibeln mit zweigliebriger Armbruftfonftruftion follen hier nur fowett 

erwähnt fein, wie fte in ben bebanbelten (Bräberfelbern vorfommen. lebtglich 

aus bem (Bräberfelb Äinbau/Sorge flammen bret l£pemplare, f. <Eaf. XXXV, 7 

unb <Taf. XL, II. Auch hier zeigt ber gefchloffene ^unb aus (Brab £55 wieberum 

bie zeitlich fpäte Stellung ber Kniefibeln mit breitem 23ügel, wie wir oben 

bereits fahen1).

beachtenswert ift auch ber Heine trapezförmige Sufi bei ben beiben Stücfen 

aus bem (Brab 67 f. <Taf. XL, II, ber fte wohl ben feltenen Varianten bei 

2llmgren (Bruppe V, 132—137. I5o 3u;urecbnen erlaubt.

Scheibenfibeln (f. beil. II, Äifte 7).

3n ben Ausgang unferer Periobe fällt nod) ber beginn einer «Sibelgruppe, 

bie ihre Vorbilber wohl auf provtnztalrömtfcbem (Bebiete hatte2), es ftnb bie 

Scheibenfibeln. Schon bie älteften Bibeln biefer Art auf unferem (Bebtet zeigen 

ftatt ber provinzialrömifchen Scharniereinrichtung bie germanifche zweigltebrtge 

Armbruftfonftruftion, fo ba$ wir es hier wohl mit einer felbftänbigen Weiter» 

entwidflung auf germanifchem boben zu tun haben.

2lbgefehen von ben provinzialrömifchen Bibeln biefer (Bruppe, bie vor» 

nehmlich in (Thüringen gefunben werben3), finben ftch als ältefte Vertreter ber» 

felben bei uns insbefonbere zwei /formen: bie /fibel mit breiblättriger "Kleeblatt» 

form, wie 2llmgren 227, f. <Eaf. XXXI, II (£tnbau/Sorge)4) unb bie mit 

freisrunber Scheibe, bereu £mrchmeffer aber höchftens bis 2,8 cm beträgt, 

ftehe <Eaf. XL, 13 (£inbau/Sorge)5).

3) Vgl. auch bie Ausführungen bet Almgren, S. 85.

2) Siebe S- Kucbenbucb, a. a. (9., S. 38.

3) Stehe beilage II, XLtfte 9.

4) Vgl. X. Xaugfcb, a. a. <9., Jig. 19.

5) Vgl. 3?erfelbe, a. a. <9., <ftg. 21—22.



76 3abtesfcbrift für mittelbeutfcbe Vorgefcbicfte

25eibe formen waren wohl meift mit geflanktem Bilberblech belegt1), bas 

burch eine *5ar;maffe auf bet 23lecbfcbeibe feftgebalten würbe, wenn nicht bei 

ben Freisrunben ein Heiner, reicbvertierter ?liiffatt vorbanben war, ber burch 

einen mittleren £)orn feftgebalten würbe2).

23eibe formen ftnb für bie *25nbftufe ber (Bräberfelber oabna unb Äinbau/ 

Borge bekeichnenb. 3n Einbau/Borge fanben fie ftcb in (Brab 55 kufammen 

mit ktvei T^nieftbeln mit breitem 23ügel, wie lllmgren 153.

Xingfibeln (23 eil. II, Äifte 8).

<£ine von ben üblichen 23ügelfibeln gänklicb abweicbenbe <$orm haben bie 

Xingftbeln mit £>orn. 8ür ben 2?orn ift Fein Wabelbalter vorbanben. ÜJr liegt 

auf beut JUng felbft auf. tiefer ift geöffnet, unb bie iBnben ftnb entweber fenH 

recbt kW Kingebene ober waagerecht baku öfenförmig umgebogen3). £)ie äl= 

teften btefer 2lrt finben ftcb fchon in ber jüngeren JLatenekeit4). Bie unterfcbeiben 

ftcb Faum von benen ber mittleren 2Vaiferkeit bes 2. bis 3. 3abrb. Wir Fönnen 

alfo auch hier ein Wieberaufleben latenekeitlicber formen feftftellen. 5>as 

Waterial ift 'Bifen ober 23ronke. iDiefe Kingftbeln ftnb im elbgermanifcben 

(Bebiet in ber mittleren TJVai ferkelt nicht febr häufig5). Von ben bei 23e<f er ge= 

nannten ift nur eine (?) betn Übergang vom 2. kwn 3. Vabrbunbert kWU-' 

orbnen6).

Ü Pgl. 8aju bie I'Aniefbcln mit bandförmigem unb breitem 25ügel, B. 114 ff.

2) Biebe 2llmgren, Jig. 223—224.

3) Bicbe 25ecfer, a. a. (b., Taf. IV, 28, 34, 39.

4) 3. 25. Gräberfeld Trajuhn, 25r. Wittenberg (£. f. V.=^alle), Gräberfeld 

ttindau/Borge, 25r. 3erbft (2lbb. 25ecfer, Oabresfcbr. II, 1903, Taf. IV, 34 und Unfer 

2lnbaltland III (1903), Taf. I, B. 536.

5) Pgl. 3. 25. vfobrde aus dem 2. 3abrb. n. 3tr. (2Ibb. Vof; »Btimming, Vir. 31 d.) 

2lucb der Jund von SOobfidjow (Pie, Taf. 78, 27) dürfte diefer 3eit angeboren.

23 n das 3. ?3abrb. n. 3tr. geboren dagegen die Junde von 5)ablbaufen (f. Weigel, 

Gräberfeld •Tablbaufen, B. 10, 2lbb. 33) und 25ubbier (f. Wattbes, Priegnig, B. 64).

6) 25ei 25ecfer, a. a. <B., B. 59 und Taf. IV find folgende „Oüngfbeln" erwähnt 

b;w. abgebildet:

1. IBine eiferne aus Grab 80 = 2lbb.Taf.IV', 43. (*£s bandelt ftcb hier um eine eiferne 

Gürtelfcbnalle, die ringförmig gefd)Ioffen ift und noch eine eben angebeutete gerade 

2lcbfe bat.) (Pgl. Unfer 2lnbaltland III, B. 539, Taf. III, fcblecbte 3eicbnung.)

2. Ibine aus Grab 30 (?) (irrtümlich mit Taf. XVII, 30 bezeichnet; fie foU boebftebende 

fanden haben; vielleicht identifcb mit Taf. IV, 36?, bie Fnopfförmige, boebftebende 

lünben zeigt). (Grab 37?, f. 2lbb. Unfer 2lnbaltland, III (1903), B. 536, Taf. I.)

3. ißine eiferne mit angeroftetem llatenegürtelbafen = 2lbb. Taf. IV, 34 (Grab 39?, 

vgl. dazu Unfer 2lnbaltland, 3abrg. III (1903), B. 536, Taf. I).

4. IBine etferne; als 2lbbildung ift Taf. IV, 36 angegeben, ^ier liegt ebenfalls ein 

Orrtum vor, denn nach ber 25efcbreibung follen 3. und 4. mit Fleinen Bebeiben an



77

f£s hanbelt ftch um bie ^tbel aus bem (Brab 14-, falls bte (Brabfunbe richtig 

angegeben ftnb1). Sie wäre bann bisher bie einzige ihrer 2lrt in unferem (Bebiet. 

£)er nähfigelegene ^unbort mit entfprechenben Xingfibeln ift bas (Bräberfelb 

von J)ahlhaufen (f. &. 119, 2lnm. 3).

provin?ialrömifcbe Bibeln (f. Beil. II, Äffte 9).

<&ie provin;ialrömifcben ^ibelformen ftnb bei uns unb im linlsfaaltfcfen 

(Bebiet bei weitem häufiger vertreten, als aus ber Jufammenftellung bei 2llm- 

gren hervorgebt. £>ort ftnb im ganzen für bas mittlere X£lbgebiet nur fünf 

f£pemplare aufgewühlt, wäbrenb nunmehr über 30 vorgewiefen werben können. 

isDie wichtigfte unb frühefte unter ihnen ift bte fogenannte Tluciffafibel, 

bereu Warne von einem an ihr angebrachten Stempel herrührt (flehe Tilmgren 

242). Unter ihrer Einwirkung entftanb aus ben Spätlateneformen eine gant 

neue (Bruppe auf germanifchem, fpeüell thüringifchem (Bebiet, wie wir oben 

bereits bet ber Betrachtung ber Tlugenftbeln fahen.

2lnbere provin;talrömtfcf>e ^ibelformen ber früheften Jett ftnb Exemplare 

wie 2llmgren 15—16, 19—22, 236, 239—23-0. 3?te erfteren (Tllmgren 15—16) 

waren 2llmgren2) faft nur aus beut pyrmonter Brunnenfunb innerhalb bes 

norbeuropäifcben (Bebietes bekannt. Sie liegen nun auch mehrfach aus nu

ferem (Bebiete vor.

Befonbers häufig ftnb hier Bibeln wie Tllmgren 15 (vgl. <Eaf. XII, 3 aus 

Wulfen; etwas Heiner als Tllmgren 15), Tllmgren 19 (ftehe <Eaf. XXV, 13 aus 

Brüchern; ?wei Bibeln gleicher /form), Xlmgren 22 (Stünbalkenfibel) unb 2llm- 

gren 240. Sie gehören wumeift Junbeu aus ber augufteifchen Jett an. Äebtglich 

2llmgren 15 fcheint ftch auf bas gan;e I. 3ahrh. n. Jtr. zu verteilen.

Eine bisher in bas I. 3ahrh. n. Jtr. gefegte (Bruppe von Kingfibeln 

mit ;utn Teil versierter 2lnfan,platte bürfte ebenfalls provinwialrömifcher Her

kunft fein. ‘Je eine bronzene Xingfibel mit trapezförmiger Tlnfatsplatte unb 

eingebrebten Greifen erwähnt Schul; aus Xoifen (Skelettfunb), Wifcbroba 

unb eine unbekannten /funbortes (Prov. Sachfen)3). Es banbelt ftch bis auf 

ben lEnben verfemen fein, bte hccbfüben. Vas tonnte aber nur 2lbbtlbung IV, 39 

fein. (Grab 3o5?, f. 2lbb. Unfer 2lnbaltlanb III (1903), S. 536, ttaf I.)

5. lEine auf WCaf. IV, 28 abgebilbet, jebocb nirgenbs im tTeft erwähnt. Sie jeigt 

banbformige, in ber Bingebene eingerollte tEnben. 'Etn fold>es (Exemplar fanb ftcb 

im Wufeum Jerbft bet Grab 14, fo baf? betbe ibentifcb ju fein fcbeinen. (Vgl. baju 

Unfer 2lnl>altlanb III (1903), S. 536, Taf. I.)

’) Bei <7 Beeter, Unfer 2lnl>altlanb, III (1903), S. 536, STaf. I ftnb jebocb fämV 

liebe Bingftbeln ben flatenefacben beigeftellt! Ausgenommen bte Schnalle aus Grab 80.

2) Blmgren, S. 107 unb Beilage I, 37.

3) W. Seouls, Jabresfcfr. XI, 1925, S. 59—61 (m. 2lbb.). JubenbetW. Scbulj 

a. a. d>. genannten Bibeln fommt noch je eine aus bem Wuf. XEisIeben unb Werfeburg.
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ben ^unb von Köifen, ben Schul? mit ben SFelettgräbern bes I. 3ahrh. ver= 

binbet, ausnahmslos um tXinzelfunbe. Tlllein vom pyrmonter 25runnenfunb 

liegen mehrere von echt provin?ialrömif^>er Jorm vor, währenb fte fonft im 

freien (Bermanien recht feiten finb1). 2lus bem provinzialrömifchen (Bebtet finb 

mehrere Stücfe begannt, bie unferen ähnlich finb, aber eine Heinere unb recf>t= 

ecfige Tlnfatzplatte haben2). dagegen überrafcht ihre Übereinftimmung mit 

alamannifchen ^unben bes 3. 3abrh. aus 23öc£Ingen (f. 2lnm. 2). ££s liegt 

nabe, auch unfere /funbe in bie mittlere 2$aifer;eit, b. b. in bas 3. 3abrh. 

ZU batieren3).

£>as ^auptfunbgebiet ber provinzialrömifchen Bibeln liegt mit wenigen 

Ausnahmen weftlich ber Saale-^lbelinie. 'Bine auffällige Tlusnahme bilben 

bie tS'unbe aus bem Greife oerbft (Tlnhalt).

Hndercr Schmuck.

nabeln. ^ie Bibeln batten vornehmlich ben 3wetf, bie Jxleibung ?ufam= 

men;ubalten. daneben bienten fte aber auch als Schmud:, wie bie mehrfach aus 

Cbelmetall (Silber, fpäter (Bolb) ober mit i£belmetall belegten Stücfe beweifen 

(Z.23. im 2Sron;eeimer=(Brab von TUeinzerbft, 2$r.sD.7KÖ.). darüber hinaus zeigen 

auch fchon bie formen unb Verzierungen vieler Bibeln an, ba$ wir ein aus- 

gefprochenes Scbmucfftücf vor uns haben. 37ie Schönheit unb ^Koftbarfeit 

fo mancher Schmucffachen, bie wir im folgenben betrachten wollen, zeugt von 

bem hohen ^Kunftgefchmacf ber Tingehörigen unferes elbgermanifchen Stammes.

Tlls ^aarnabeln ober T^opftuchnabeln bienten aus Knochen ober 23ronze, 

fpäter auch aus Silber hergeftellte nabeln. Sie machen ebenfalls eine be= 

ftimmte ^ormentwicflung burch4).

]) Pyrmont, 2lbb. 2llbum, Tlusftellung 25 erlitt 1880, ZCaf. 17. 3?obfi(bow»Ptcbora, 

2lbb. Pie, Ztaf. 78, 27. 256cfingen (Württemberg), 2lbb. 3« Werner, (Bermania 22, 

1938, 2, S. 115, 2lbb. I, ^ofen a. Vtecfar, 2lbb. 3* Werner, ebenda,

S. 117.

2) 3. 25. Saalburg, f. 3acobi, Saalburg, S. 509, 2lbb. 82—8£. UTatnj, f. 

23ehrens, ITIatnjer 3tfd?r. 12/13, S. 60, 2lbb. 26, 3.

3) <DesgI. neigt auch Tllmgren, Seite 112, baju, biefe provinzialrömifchen formen 

in bie mittlere TLxaiferjeit ju fegen.

4) Vgl. 2v. Stimming, Txnocbem unb ^orngeräte in vorgefcbichtlicben <Brab=

gefafjen. Ulannus 26, I93d, 2£6ff.
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So ßnben fich in der Ftühßufe ^Knochennadeln wie Taf. X, la—c aus 

Wulfen mit kleinem runblicbem b;w. fpi^kegelförmigem T^opf, 3. mit dar» 

unter vorhandener einmaliger 2luskehlung und Heinern fragen1).

ähnliche formen find in der Stufe B vorhanden. Sie unterfcheiden ftch 

von denen der Ftühftufe lediglich dadurch, daß nun jum Teil die Vladelköpfe 

im rechten Winkel abftchtlich umgebogen werden, wie 3. 33. die 33ron;enadel aus 

^leinjerbft (f. Taf. XIII, ;eigt. Eine derartige Umbiegung findet fich dann 

auch noch in Stufe C (vgl. u. a. Taf. XXIX, 12; Taf. XXX, 8, 12—13 aus 

Äindau/Sorge). Taneben kommen ftets auch gerade Formen vor, 3umeift aus 

Silber, wie Taf. XXIX, n ; XXX, 9 (Äindau/Sorge). 2Inftelle von Knochen 

und 33ron?e als UTaterial tritt in der Spätftufe öfter Silber auf2). Tie Knochen» 

nabeln aus dem (Bräberfelb Lindau/Sorge wie Taf. XXIX, +; Taf. XXXIII,7 

(vierkantiger T^opf mit Serben an den "Kanten); Taf. XXXV, 3 weifen eine 

geringere Kopfproßlierung auf als die Knochennadeln aus oahna3). Tie Silber» 

nadelkopfe aus Äindau/Sorge wie Taf. XXIX, II—12; Taf. XXX, 8—9, 

12—13 find verhältnismäßig einfach, aber größer als die der Knodjennadeln aus 

Stufe A geformt. Sie find entweder gerade ober der Kopfteil ift im rechten 

Winkel umgebogen.

Halsketten. 23efonders wertvoll ift der Xingfcßmucf mancherlei (Beftalt 

gewefen. Hiervon ift leider nur wenig erhalten geblieben. Alls Halsfcbmucf dien» 

ten Ketten aus bunten (Blasperlen (feltener Tonperlen) in weißer, grünlicher, 

gelblicher, bläulicher, braunrötlicher Farbtönung. Ohr Erhaltungs3uftand hat 

durch die Einwirkung des Feuers (ehr gelitten. Sie find ;erfprungen und liegen 

;uallermeift nur in 33ruchftüFen vor, oder fie find arg verfd>mol;en. Tie Formen 

find verfchieden, 5. T. länglich, 3. T. rundlich=oval, wie 3. 33. 2lbb. Taf. X, 9 

(©rimfchleben)4). 3hre ?ln3ahl ift merkwürdig gering bei den ein3elnen Funden 

in Strefow, Fichtenberg, Schönburg, oahna (Fdft. 3 und 13), (Brimfchleben, 

Klein3erbft, proftß.

Jwifchen den perlen fcßeinen mitunter auch Stücke aus edlem Uletall an 

den Ketten vorhanden gewefen 3U fein. Kecht beachtenswert ift daher ein Fund 

x) Vgl. baju« Vorgefcbicbtl. Tlltertümer 8. Prov. Sachfen, 1892, Heft II, S. 16, 

Fig. £5 (Kronje) u. Fig. 5£ (Knochen), aus ©räberfelb 33ebra. Vgl. auch 21. Stimming 

a. a. 0., 2lbb. 56—60.

2) Vtad? 23ecfer, a. a. 0., S. 53 kommt auch ISleftron (Silber mit 23eimifd>ung 

von @olb) als Waterial in Frage.

3) Siebe 21. Kaugfci), a. a. 0., S. £, Fig« 3 ; S. II, Fig« 17, 20. Hier ift eine 

fldtkere Vrechfelung bes Vtabelkopfes nebft Tlugenverjierung vorhanden. 2ibnlicb ftark 

profiliert ift auch ein Bronjenadelfopf von Sahna, f. 25. Kaugfd), a. a. 0., S. 7, 

2lbb. 10 (mit Perlbrahtverjierung).

4) Vgl. bie Sufammenflellung verfcbiebener Formen bei H« Preibel, Vie ger» 

manifcben Kulturen I, 1930, S. 3I6ff.
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von ;tvei ^alsfettengliehern aus geperltem (ßolbbrabt von Kleinzerbft=Schwa= 

benbeibe1).

^alsfettenverfd)lu^. 3?ie ^alsfetten waren mit S-förmigen Silber* 

^afen wie z. 23. (taf. XXX, 6 (Äinbau/Sorge) verfcbloffen, bie Änben ftnb 

fnopfartig profiliert unb in ber IBitte ift mitunter eine fugeiige Verhütung mit 

beibfeitiger Scbeibenproftlierung angebracht, bie aber (bei jüngeren?) auch fehlen 

bann2). Sie finben ftcb in ben (Bräberfelbern von Sahna (zweimal), Strefow 

(einmal), Äinbau/Sorge (mehrmals). Sbiefe älteften formen ber Kettenfcblte^en 

geboren nach ben gefcbloffenen fzunben in bie zweite Hälfte bes 2. 3abrb. n. Str. 

unb bauern etwa bis ;um Tlnfang bes 3. 3abrb. *oier werben fte bann von 

einfacheren formen, bereu Änben lebiglich in Spiralen aufgewicfelt ftnb, 

abgelöft3).

VTach Ä.23lume4) fommen biefe Verfcblu$ftü(fe im oftgermanifcben (Be= 

biet feit beut 23eginn bes erften 3abrb. n. Str. vor.

^alsfettenanbängfel. 2lls Tlnbängfel an ^alsfetten ftnb aus ben 

erften ^Jabrbunberten bie fogenannten „23erloc£en"5) am befannteften unb 

bäuftgften. Äs ftnb zuweift utngefebrt birn* unb tropfenförmige ©ebtlbe aus 

Äbelntetall mit reicher Verzierung in ber Tecbnif bes geperlten Silberbrabtes 

u. ä. Sie ftnb nach unten mit Kugelfröncf)en abgefcbloffen6). Sie treten bet 

uns nur in ber Stufe B auf, fomtnen aber in anberen (Gebieten (ftebe 23lume) 

aurf) fct>on früher vor.

Swei bronzene 2lnbängfel von flacher, breiecfiger Ofcbcbenform mit 

ftumpfer, burctüocbter Spitze ftammen aus Sahna (^unbftelle I3)7).

4) 2lus (Brab 5, ftebe W. (Böige, 2lnbalt. (Befcbicbtsblätter 1937, »V 13, S. HO, 

2lbb. 5 unb 6. — tbin in 3al>na (Kleiner Weinberg) gefunbenes 23rucbftüd! eines ge* 

brebten Silberbrabtes (2lbb. K. Kaugfcb, a. a. 0., Jig. 31, unb S. 16) fcbeint eher 

Zu einer ^alsFette als ?u einem 2lrmreif ju geboren.

2 ) Dgl. K. Kaum'cb, a. a. 0., S. 7, 2lbb. 7. Äine in Perltecbnif befonbers 

reicbverjierte Jorm bilbet <5. Pretbel, a. a. 0., S. 305, 2lbb. 3£5ab; vgl. aucb 

Ä. Blume, a. a. 0., S. 90, 2lbb. III—112.

3) Pgl. J. Kucbenbucb, ^abresfcbr. XXVII, Taf. XXXI, 17. 

‘5 oft mann, Varzau, tCaf. 8, 20 (zu oberfl).

4) i£. 25Iume, a. a. 0., S. 90.

5) Xbine befiimmte 2lnbängerform, bie mit biefem franjöftfdjen Tlusbrucf benannt 

wirb.

6) 3. 23. Kleinjerbft, f. 2lbb. W. (Böige, a. a. 0., S. 110; (Bräberfelb Profit;, 

f. 2lbb. (B. 25 i er bäum, im norbfäcbf. Wanberbucb, Taf. 2, £9 (zwei golbene, eine 

bavon brucbflücffaft); (Bräberfelb Cangermünbe^Vtorb, f. J. Kucbenbucb, Jahres» 

fcbrift XXIV, S. 215, 2lbb. 10 (aus bünnem Silberblecb).

7) Siebe 2\. KauQfcb, a. a. 0., S. II, Jig. 16.
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<Die bei Relsberg erwähnten ;wei kleinen eifernen Eimercben=2lnbänger 

von Sommern ((Beböft pilm) geboren wohl fd^on bem 3. CJabrb. an1). 

2llle biefe llnbängfel hingen ;. <E. in Heinen 23ron?eringen2), wie <Eaf. 

XIII, 6 (*ÄIein;erbft'lfarkoinannengrab), <Eaf. XXVIII, 8 (£inbau/Sorge, 

mit fpiralig umgewickelten Enben)3).

2lrmr elfen. 2lls Armreifen finb aus ber Spätlatene;eft bronzene knoten* 

armringe bekannt. derartige Armreifen ftammen unter anberem aus (Tanger* 

münbe*Y7orb4) unb aus bem (Bräberfelb 23ebra5). 3m übrigen finb Tlrmreifen 

biefer seit red?t feiten.

Ein ftlbernes Tierkopfarmbanb (mit Scblangenköpfen) ftammt aus iTüben, 

2^r. Öerbft, unb Sanbersborf, 2xr. 23itterfelb (f. Beilage I, Funbortver$eichnis6). 

23eibe bürften febon bem 3. 3abrl>. 3u;uweifen fein, fowie auch ein ähnliches 

Stück aus 2$ölleba, 2$r. EFartsberga.

neuerlich ift in einem gefd>loffenen Funb aus ^leinterbfuScbwabenbeibe 

ein ftlberner Tlrmreif gefunben, helfen Form an fcbtnale, oftgermanifcfe Schlau* 

genkopfarmreifen erinnert7).

Fingerringe. Von tSi^gerrirxgen ift bisher nur einer bekannt aus 

Commicbau, ben 23ierbautn abgebilbet unb veröffentlicht bat8). 2ltif einer 

platte ift ein etwas eingefunkener, wei^grauer (Ebalcebon angebracht, barauf 

ber ©cbmiebegott ^ephäft am 2lmbo$ beim Schmieben (eines Schwertes?) 

ft^enb bargeftellt ift. tiefer Ming ift römifcher Herkunft unb gehört nach Henkel9) 

in bas 2. 3abrb. n. otr.

Kämme.

Erft am Schluß ber Stufe C treten als Beigaben verfcbiebentlich Knochen* 

kämme auf, bie aus ben (Bräberfelbern Öabna unb Äinbau/Sorge belegt finb.

x) 0. Felsberg, ITTannus l£rg.=23b. 7, S. 150. Vgl. I£. 23lume, S?ie ger* 

mantfcben Stämme I, S. 97.

2) Vgl. baju 16. 23lume, a. a. 0., S. 98, 2lbb. 70. Stehe auch 111. Vtäbe, in 

(Brunbrtff Sadjfens, 2lbb. 29 b S. £17 ((Lügfcbena, 1912, 6). *joflmann, iDarjau, 

tCaf. 8, 30 u. 31. ’öoflmann (a. a. 0., S. 78) bejeicbnet biefe (bronzenen) (Bebilbe als 

ringförmige 'Xiemenfchnallen.

3) Pgl. dagegen 0. 2llmgren unb 23. Vterman, tßifenjeit (Botlanbs (1923), S.23.

4) Siebe p. Supka, a. a. 0., S. 67, 2lbb. le.

6) "Porgefcb. 2lltert. b. Pro». Sacbfen, ’Jeft II, S. 15.

6) Vgl. baju E. 23lume, a. a. 0., S. 77, 2lbb. 91.

7) Wie E. 23lume, a. a. 0., S. 6£ ff. unb ^oftmann, T'af. 9z 10. — XFod) 

unveröffentlicht.

8) <S>. 23terbaum, Utannus 18, 1926, S. 230, 2lbb. I.

9) F. Henkel, S?te römifd)en Fingerringe, 1913, S. 22, tCaf. 76, 180 (hier Ixreifcba 

in Sa. als Funbort angegeben).

3aI>reSfd>rift, Sb. XXXII 6
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Sie finb bie älteften unferee ©ebietee1). Uslare 2lnftcht, baß bie *Äämme am 

Äßein früher erscheinen als in iHittelbeutfchlanb, bürfte bemnach meßt mehr 

aufrecht z» halten fein2).

Ser 2$ammrücfen ift entweber haibfreteförmig runb wie Äinbau/Sorge, 

Caf. XXVII, 4; £af. XXXI, 7; Eaf. XXXIII, 2; Taf. XXXV, Io unb 13, 

ober trapezförmig wie in Sahna3), ober breiecfförmtg hocß wie Äinbau/Sorge, 

cEaf. XXXII. Sie einzelnen Säßne flehen ftete eng beteinanber.

Sie älteften ftnb atte einem Stücf gefertigt. 3hr ©riff ift halbfreieförmig. 

Sehr früh jebocß (vielleicht gleichzeitig mit ben älteften?) treten bereite "Knochen- 

fämme auf, bereu ©riffplatte ebenfalls halbfreieförmig geftaltet ift, aber aue 

mehreren bicfen, nebeneinanber liegenben Stücfen befteht, bie mit langen eifer

nen ©tabchen horizontal zur Sahnreibe vernietet ftnb wie z. 25. (Eaf. XXXI, 7; 

XXXV, 13 zeigen4). Sie jüngeren ^Kämme ftnb burchweg mehrteilig, wie 

bereite '.IT. 3abn5) feftgeftellt hat. Sie beftehen aue bret ftch becfenben gleichen 

Xagen. Sie werben meiftene burch Heine bronzene nieten zufammengebalten, 

wie <Eaf. XXXII, 3 aue Jitnbau/Sorge zeigt. Sie mittlere JEage mit ben 

Säbnen befteht aue mehreren Stücfen. Sie Seenplatten ftnb bagegen aue einem 

Stüdf6).

Sie Sähne waren bünn, fpitz unb furz, bie Swifcbenräume fehr eng. 2ln 

ben Seiten ift je ein ftarfer 5j£cfzabn fteben gelaßen. Sie *5erftellung ber Sähne 

gefchah wohl mit *5tlfe einer Heinen Säge. 3n £tnbau/Sorge fanb ftch ein 

Saturn, ber zerbrochen war unb burch ein bünnee 25ronzebanb wieber zufatw 

mengehalten würbe.

Wie aue ben gefchloffenen ^unben ber ©räberfelber Ätnbau/Sorge unb 

Sahna hervorgeht, ftnb bie älteren formen nur wenig verziert. ©ine umlau- 

fenbe tiefe furche zeigt <Eaf. XXVII, 4 aue ©tnbau/Sorge mit zwei halbfreie» 

förmigen Wülften an ber 25afte7). Mehrere Querfurchen auf einem ^Kammgriff 

ftnb aue Sahna befannt8). 2lucb burchbrocßene ©rtffbügel fommen bereite vor 

wie <Eaf. XXXV, Io u. 13 (£inbau/Sorge). Sie fpäteren formen wie Taf.

*) Vgl. IV. Schulz, Haßleben, S. 43.

2) Uslar, S. 131.

3) 2lbb. 25. Äaugfch, a. a. ©., S. 4, efig. 2 (S. 5).

4) Vgl. «. 25lume, a. a. ©., S. 105, 2lbb. 131.

5) W. 3abn, P. 5. X, 1938, S. 148.

6) Vgl. baju fb. 23Iume, a. a. O., S. 106 u. 2lbb. 134. — tfiinen tbinblicf in 

eine ^Rammacberwerfjlatt gibt uns ein Junb aus 8em 3. Tfaßrh. n. Str. aus CBroßjena, 

2\r. Weißenfels, J. 2a. 23icfer, Vtacbricbtenblatt 1936, S. 294f., Saf. 63—64.

7) <£s ift zu vermuten, baß biefe efurebe wie bei ben Jibeln Tllmgren 145 burch eine 

anbere Waffe (etwa IBbelmetaU?) als 2lusfd>mücfung ausgelegt war. — Ißin ebenfoldjer 

Hamm ßammt aus 2laben, 2\r. Saudv23elzig, nach Eingabe 23 e cf er, Unfer 2lnßalt= 

lanb III (1903), S. 546.

s) 21. Txautjfd), a. a. ©., S. 4, 2lbb. 2.
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XXXII, 3 (Äinbau/Sorge) ftnb bann reicher verliert; meift mit großen kon= 

;entrifchen IKreisgebilben (Würfelaugen), bie ibrerfeits wieber von ©ruppen ;u 

je brei kleinen „2lugen" umgeben ftnb.

Vlad) ben gefcbloffenen ^unben ?u urteilen, werben bie älteften <$unbe bei 

uns kaum vor 200 an;ufe^en fein, Stimming batiert bie halbkreisförmigen 

2Kämme nod) in bas 2.2üthrbunbert1). dagegen fest (Dhlsbaufen biefe älteften 

JUmrne erft in bie erfte Hälfte bes britten CJabrbunberts2).

Gürtelteile.

25ei ber <Erad)t ber erften ©abrhunberte fpielte ber (Bärtel mit feinen 5u= 

bebörteilen faft eine ebenfo wichtige Xolle wie bie Bibeln. ©r biente nämlich bei 

ben grauen batu, burcb mehrfaches Sufammenfaffen bes Kockkleibes ber <Trä= 

gerin ein gefälligeres 2lusfeben ;u verleiben. 23eim IBanne bagegen hatte ber 

(Bürtel vornehmlich ben Sweck, bas 25einkleib am ^Körper feftjubalten. 2Me 

(Bürtel waren aus £eber ober Stoff, ihre Verfchlufsftücke aber aus Wetall.

Schnallen3). 2ln bie Stelle ber (Bürtelbaken ber Äatene;eit4 5) ftnb feit 

ber augufteifchen Seit bie (Bürtelfcbnallen getreten. Shre frübeften formen 

ftnb kräftig profilierte lange ^weigliebrige Schnallen, wie ?. 23. eine folcbe aus 

Weihenfels-'23eubefe!bä) flammt. 5)ie älteften formen biefer 2lrt haben lange, 

feftftebenbe Swifchenftäbe, bie ?wifchen bem 23ügel, beffen ürnben einwärts 

gebogen ftnb, unb ber 2lcbfe angebracht ftnb. Sliefe Swifchenftäbe verfd>winben 

bann bei ben jüngften ^orrnen biefer 2lrt, wie eine folcbe Schnalle aus Vlieber* 

gurig6) ?eigt. 2ln ber 2ld)fe ift ftets ein längeres, red)tecfiges, boppelfeitiges 

23efd)lagftücf befeftigt.

Tllmgren7) konnte bereits auf ben fremben Urfprung biefer Stücke hin

weifen.

5) 25. Stimming, 52te (Snttvtcflung bes Vnocbenfammes im lEIbbavellanb, 

Utannus 26, I93£, S. 2I6ff. (vgl. baju »5. Preibel, a. a. <D., S. 283 ff.).

2) CDIshaufen, 5. f. 1899, 23b. 3, S. I69ff.

3) i£ine ausführliche Unterfucbung über tvefigermanifd)e (Bürtelbefianbteile bat 

Plettfe, 2lngeln unb Sacbfen, 23ap. II, S. 31—35 u. Taf. 12—vorgenommen, 

tväbrenb /£. 231 ume, Vie germanifdten Stämme I, S. 12 ff. bie oftgermanifcben Jor» 

men in ihrer ISnttvidflung vorgelegt bat.

4) Von ben fLatenegürtelpafen kommt im SaaIe=lElbgebiet in ber streiten ’välfte 

bes lebten 3al)tb. v. Str. nur bie fpäte burd>brod)ene Jorm vor, wie fte bereits IV. S cb ul$ 

Oabresfcbr. XVI, 1928, S. £2—£3 u. 2lbb. 'Karte, cÜaf. IV, 4- umfaffenb sufammen» 

gefiellt bat, trährenb bie bron$enen (Bürtelringfcbliefen, f. IV. Sd>ul3, a. a. <i\, Vaf. V 

unb S. 66—67.

5) 2lbb. IV. Scbuls, 3abresfd>r. XI, 1925, £af. XIII, 9 (S. 50—51).

6) (Brunbrtfj Sacbfens, 2lbb. 288, S. 416.

7) 2llmgren, IHannus 5, 1913, S. 273f.

6
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daneben finben ftd> einfachere, ebenfalls 3weigliebrige formen, mit ähn= 

licfam 23efd?lagftücf, wie 3. 33. <Eaf. X, 6 (SDeffau), XI, 2 (Wulfen), XXIII, 6 

(33ornit$). 32 er 33ügel ift auslabenb armbruftförmig gebogen, im Querfchnitt 

runblich ober vierkantig. E. Bdunte1) leitet biefe formen von ben jüngften ber 

profilierten ©ürtelfchnallen (wie 3. 33. Vliebergurig, f. 0.) her.

Xecfa früh feboch erfcheinen fchon kreisrunbe eingliebrige Schnallen, wie 

<Eaf. XXIV, f aus bem (Bräberfelb Brüchern beweift.

2llle biefe Schnallen kommen im I. Tfabrb. n. Str. vor. &as Material ift 

bei ben ftark profilierten ftets 23ron3e, währenb bie einfacheren meift aus 33ron3e, 

bie eingliebrigen bagegen aus Eifen hergeftellt finb.

Seltener finb Sufammenfet^ungen aus beiben ^Metallen, wobei ber 33ügel 

aus 33ron3e, bie ?lchfe aber aus Elfen angefertigt ift.

Eingliebrige Sürtelfchnallen ohne 33efchlagftü<f, bereu 33ügel etwa bis 3U 

3/4 Breisform angenommen hat, wie Taf. XXXIX, 2 u. II (Äinbau/Sorge)2), 

unb ber gern auf ber Eberflächenkante mit Berben veniert ift, wie 3. 33. Taf. 

XXIX, 9 (Einbau/Sorge), ober bereu 33ügel kreisrunb geformt ift, wie (Taf. 

XXVIII, 3 (Äinbau/Sorge), gehören 3umeift, nach ben gefchloffenen £unben 

3U urteilen, bem 2. Tfahrh. an. £>as JWaterial ift hier teils Eifen, teils 33ron3e.

Erft etwa feit bem Tlusgang bes 2. Tfahrh. begegnen uns ©ürtelfchnallen 

mit viereckigem Xabmen, wie verfcbiebene Stücke aus ben gefchloffenen ^unben 

bes (Bräberfelbes Einbau/Sorge 3eigen, f. (Eaf. XXVII, 9; cüaf. XXXI, 12; 

Taf. XXXIII, 13 ; Taf. XXXV, II3). 3br 33ügelquerfcf>nitt ift häufig runb

lich. Sie finb ein= ober 3weigliebrig unb haben 3. <E. ein boppelfeitiges kur3es 

metallenes Xiemenbefchlagftück angeheftet, wie <Taf. XXVII, 9; XXXIII, 13.

Eine ebenfalls fpäte <$orm finb bie fogenannten „Xrempenfchnallen''4), 

bereu 33ügel aus einer breiten, meift mit Breifen ober Sick3acklinien verwerten 

Brernpe mit Xufkragung an ber Innenkante beftebt, wie <Eaf. XXX, i 

(Einbau/Sorge)5). X)as ITJaterial ift hier ftets 33ron3e.

Ein ($unb befonberer 2lrt liegt aus einem gefchloffenen <Sunb aus Blein= 

3erbft=Schwabenbeibe vor, wie <Taf. XIII, 15—176). £>er Schnallenrabmen 

(<Laf. XIII, 17) ift gefcbweift viereckig unb kräftig profiliert, j&as anbaftenbe 33 e 

x) E. Blume, a. a. <9., S. 50.

3) Vgl. B. Baugfch, a. a. <9., S. V Bbb. I; S. 15, Jtg. 29.

3) Vgl. Boffinna, Vie beutfcfe X>orgefd>id>te, Ulannus Bibi. 9, 1936, S. I8f.

4) Vgl. E. Blume, a. a. <9., S. H—45, mit 2lbb. 43. Voß u. Stimmtng, 

a. a. <9., 2lbt. V, Vaf. I ff. (recft häufig).

5) Vgl. B. Ivautjfd), a. a. (9., Jig. 6 (S. 5—6).

6) Vtefe tCypen rechnet BImgren, S. 268f. (amtlich jum (bürtelbefcflag. Sie 

flammen nacf ibtn aus ber Prorinj Vloricum unb kamen burch Vermittlung ber UTarko« 

mannen in Böhmen (vgl. Pic, Urnengräber, Caf. 52, 6; 64, 2 uftn.) ju ben (bermanen.
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fchlagftücf ift gitterartig burcbbrocben. Die Hagel, wie Taf. XIII, 15 (im ganzen 

IX) unb ovalen 23efchlagftücfe mit ftarf profilierten f£nben, wie Taf. XIII, 16 

(im ganzen X) ftnb im profil bocbgewölbt. Diefe 23efcbläge1) waren wobl fol= 

genberma^en auf ben beiben Jliemenenben angebracht: Xe ;wei (entrecht über» 

einanber gefegte Hagel wechfelten mit einem ovalen ^>efd)lagftücf ab. 2In ben 

beiben f£nben biefer Keibe ftanben bann wobl fe vier Hagel im Quabrat, 

wäbrenb bas (Bürtelfchlo^ ftcb in ber Hütte befanb2).

23ügel. our Xiemenausrüftung geboren nacf> 2Ilntgren unb Herman3) 

auch bronzene 23ügel mit 3. <E. anbaftenben Heinen klemmen, wie fte aus 

Äinbau/Sorge ((Br. Ioo) <Eaf. XXVII, Jo bekannt ftnb. £0 banbelt fid> um 

23ügel für bie llnterfante bes (Büttels. Sie ftnb auf (Botlanb in vielen ^unben 

vertreten.

Schieber. 2luüer ben Xiemenbefcblägen ber (Bürtelfchnallen gibt es 

noch anbere V5efcf>lvige, fo 3. 23. Doppelplatten, fog. „(Bürtelfcbieber" 4), bie an 

benü^nben burcf) Hietftifte befeftigt werben. Sie treten oft 3U mehreren fag= 

mäfÜg <tuf unb ftnb verfebieben lang. Obre 5orm ift enttveber länglich oval, 

rbombifcb5) ober rechtecfig, wie Xinbau/Sorge, Taf.XXIX, Xo; XXX, 5.

Xiemen3ungen. Das bureb bie Schnalle binburcb3uftec?enbe t£nbe bes 

XLeberriemens war (ehr fchmal 3ugefpigt unb mit einer angenieteten Xiemen» 

3unge verfemen, bie meiftens aus Xrotne beftebt. Durch btefe 23efeftigung würbe 

einmal bas 2lusfranfen bes Hebers verbinbert, 3um anberen war eine fchnellere 

^anbbabe unb ein glattes ^erunterhängen gewäbrleiftet.

Diefe Xiemen3ungen würben ein3eln, aber auch 3U 3weien in einem (Brabe 

gefunben.

Die früheften t£pemplare, einfach unb fcf>wacb profiliert6), ftnb bei uns reci>t 

feiten vertreten. 2lus ihnen entwickelten ftcb bann nach Xlmgren7) jene ft art 

profilierten formen, wie fte bet uns, nach ben gefcf>loffenen ^unben 3U urteilen, 

am üfnbe bes 2. 3al?rb. recht päuftg auftreten, vgl. Tafel XIII, 2 (Xlein3erbft),

x) <5. Pretbel, a. a. 0., S. 280/281, 2lbh. 319, rechnet bie ovalen Stücke (wie 

unfere Daf. XIII, 16) merkwürbigerweife jum *L\aflenbcfchIag.

2) 2llm.gren, S. 268, rechnet 8aju auch ein bogenförmiges, blechartiges Schar» 

nierftück, wie unfere Dafel XIII, H (ein ähnliches Stück ohne Scharnier ift bei Ptc, 

a. a. 0., Daf. 69, X abgebilbet). Diefe 23efcblagftücke ftnb in HtUentechnik reich verliert 

unb weifen fed>s Hietlöcher auf. Ohre 25efltmmung ifl noch unftcher. Pretbel, 

a. a. 0., 2lbb. 318, fiellt fte ebenfalls 311 ben Kafienbeftanbteilen.

3) 0. 2IImgren unb 23. Herman, a. a. 0., S. 78; vgl. ebenba Daf. 27, 

X06—Xlc.

4) Vgl. baju (B.tSichborn, a. a. 0., S. 317 ff.

5) Derfelbe, a. a. 0., S. 218.

6) Vgl. Ä. 23lume, (Bermanifche Stämme I, 2lbb. 57.

7) 0. 2llmgren, ItTannus 5, 1913, S. 272.
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Taf. XXVII, 7 (JLtnbau/Sorge, aus Seifen, ziemlich fcblicht wie bie älteften 

geformt), Taf. XXX, 3 u. H (Äinbau/Sorge).

t£ine gart; einfache, unprofilierte, fpäte ^orm flammt ebenfalls aus betn 

Sräberfelb ÜinbatiSorge, ftebe Tafel XXXIII, 12.

CUerkzcuge.

Scbmiebegeräte. 2luf ben Beruf eines Scbmtebes beutet ein gefcbloffener 

(Brabfunb von Teffau, Stäbt. Tlrmenftift, aus Stufe A bin, ftebe Taf.VIII, 1-5, 

wo ftcb ein jammer (Taf. VIII, £), 2 Sangen (Taf. VIII, 3) unb eine ^eile 

(Taf. VIII, 5) fanben1).

2ln ber Heineren ber beiben vorbanbenen Sangen befinbet ftcb ein einfacher, 

ovaler Spannring, nach Oblbaver (a. a. 0., S. 63 u. 2lbb. Taf. XII, I) 

ber alte ft e unb einzige Beleg überhaupt, unb bies an einem germa* 

ntfcben (!) £unb.

t£in Heiner illeifjel ftammt aus einem Srabfunb von Strefow, ftebe 

Taf. XXIII, II.

^euerftable. öoifengeräte, bereu runbliches oberes Änbe ;u einer Heinen 

0fe ;um 2lnbängen umgebogen ift, gelten als ^euerftabl. Tas untere üznbe ift 

breit geftaltet, wie Taf. XXXI, } (Einbau/Sorge). Tiefer geschloßene ^unb 

(ftebe Taf. XXXI, I—5) bürfte etwa ber Übergangszeit vom 2. ;um 3. Oabrb. 

angeboren.

ülef(er. Unter ben tUeffern, bie als Grabbeigabe erfcbetnen, laßen ftcb in 

ber *5auptfacbe brei dornten unterfcbetben:

1. halbmonbförmige tUeffer (ohne Griff?), wie Taf. XXIII, 13 (16?), 

(Brüchern); Taf. XIV, 3 (Bornit;)2).

2. Bogenmeffer.

a) große Bogenmeffer mit runblich umgebogener Griffzunge, wie Taf. 

XXIII, 20—21 (Brüchern)3). 3brer ^orm nach fcbetnen ftcb biefe 

Uleffer von ^ortn I ber;uleiten;

b) Heine, ftarf gefcbweifte Bogenmeffer mit Griff (ober Griffzunge), wie 

Taf. XXIII, 7 (Bornin),' Taf. XIX, 3 ; Taf. XXIII, 15 ; Taf.

L) Vgl. daju S. 2lnger, Tas (Bräberfeld von Bondfen, Taf. 7. Ptc; a. a. 0., 

Taf. 35, 28—30. Ohne ausführliche Bearbeitung des (Grabfundes von Teffau findet 

(ich bei 6* Ghlhaver, Ter germanische Schmied und fein Werfjeug in: Hamburger 

Schriften (1939).

2) Vgl. (Bräberfeld (Brofromftedt, f. (B. (Eichhorn, a. a. 0., S. 165.

3) XEbendort, S. 167/168.
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XXIV, 3 (Brüchern1)). preibel bezeichnet biefe ^otm als Sichel' 

meffer2);

c) 23ogenme|fer mit naä) außen gefrümmtem Kücfen, wie daf. XXIII, 

18—19 (Brüchern).

3. (Berabe Welfer mit gerabem Schaftborn, wie <Taf. XIII, 13 (TUeinjerbft), 

daf. XIV, 2 tmb Taf. XXIII, 8 (25ornit$), daf. XVI, 5 (^oljwei^ig), 

u. a., beten Txlinge beibfeitig abgefe^t ift. 23ei einigen ift nocf> ein 25ron;e= 

Schaftring erhalten, wie daf. XIV, 2; &af. XVI, 5.

2lls Beigaben erfcheinen Ähnliche tTTefTer wie bie ^orm I bereits feit bet 

älteften X2xi fenjeit3) unb ftnb befonbers für bie Weftgermanen cbaraFteriftifcb4), 

ba fte bei ben Oftgermanen erft in bet fpäteften J£atene;ett auftreten5).

Wie bie gefchlojfenen ^unbe ausweifen, finben ftch Welfer bet £orm I bei 

uns in ben Stufen A unb B. Sie fehlen in ben (Bräberfelbern Sahna unbÄinbaw 

Sorge.

die ,Sotm 2 a ift nut in Brüchern unb (Broffromffebt begannt, fie ift alfo 

recht früh anjufenien6).

2(uch bie £orm 2 b ift recht früh, ba fte in ben (Bräberfelbern Sahna unb 

Ätnbau/Sorge fehlt, demgegenüber fcheint bie ^orm 2 c ftcb auch in bet 

Stufe B burchjuhalten.

die geraben Welfer liegen aus faft allen (Bräberfelbern ber erften Oahrbuiv 

bette n. Str. vor.

<Sorm I, 2a, 2c unb 3 ftnb ftets aus xBifen, währenb bie /form 2b mitunter 

Heine bronzene x£pemplare aufweift, wie fte aus ben (Bräberfelbern Xetbeburg 

unb deps begannt ftnb. diefe Heinen Brontemeffer fcheinen ebenfalls nur in ber 

A’rühftufe vor;ufommen7).

der Sweet ber verfcbiebenen Welferformen ift ;utn deil umftritten. /form I 

ift ;umeift in ber Literatur als Kaftermeffer begannt, diefer Verwenbungs;wecf 

würbe wohl belfer für bie 3. d. gefcfweiften Welfer ber /form 2 paffen, wahrenb 

bie erfteren etwa mit (Berbmejfer ober £eberme|fer bezeichnet werben tonnten, 

denn fte entfpred>en etwa ben noch heute in (Bebrauch befinbltd)en We|fer= 

formen im Schuften unb (BerberhanbwerH Unter ihnen finben ftch 3. d. 

cBremplate, bie eine durchlochung (VTietlod>?) unterhalb ber Xücfenmitte auf= 

x) X)gl. (Bräberfelb Bebra, V. 21. 8. Prov. Sacbfen, »j. XI, S. 17, Jtg. 50—51.

2) Preibel, a. a. CD., S. 258ff.

3) Vgl. llnbfet, IStfen.

4) Jr. Änorr, a. a. CD., S. 37, daf. 6, H3~H5.

5) 75. *So|lt3erosft, a. a. CD., S. H9ff.

8) Dgl. 8as fleicbenbranbneft von Bants, CDrtsteil Branbenjletn, 2\r. Stegenrüd?, 

f W. Schuh, 3abresfcbr. XVI, 1928, S. 53 u. 2lbb. 16.

7) Vgl. ^oftmann, darjau (S. 81), daf. 8, 22.
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weifen1). 2?as beutet auf eine fentrecbt gur Sd>neibe ftebenbe Schäftung bin. 

So gefcbäftet tonnen fie aber nifyt als Xaftermeßer verwanbt worben fein.

Vlach preibel2) fommen Hleßer bet «Sorrn I in bet Xegel nur in Hlänner= 

gräbern vor.

23ei Hleffern ber /form 2b ßnbet ftcb gern eine Durchlochung unb profv 

lierung am 2$lingenanfatg3). Sie fanben ftcb nach ^oftmann4) bis gu brei 

tXpemplaren in einem Stabe.

Scheren. Hlebrfad) fanben ftcb Scheren aus Stfen, feiten aus 23ronge 

in ber 21 rt ber beute noch gebräuchlichen Scbaffcberen, wie Wulfen <Taf. XI, 9 

(aus 23ronge)z beten 25ügel geßictt ift, 21leingerbft Daf. XIII, Io unb £af. XV, 9 

(Prebel5)). &ie älteren Stücfe wie Taf. XI, 9 mit Xusgacfungen unb 

(Löchern am Scberenanfatg geigen noch ben Stilcbarafter ber Stufe A, ftnb 

bei uns aber erft in Stufe B ben Sräbern beigegeben. 2?ie ältere breite 23ügel= 

form, wie Daf. XI, 9, wirb fpäter gu einer fcbtnaleren ^otm, wie Daf. XV, 9.

TIrbeitsnabeln (Stopfnabeln). Xus allen brei Stufen ftnb brongene 

Xrbeitsnabeln betannt. infolge ihres meift großen Ohrs, wie <Laf. XXXIX, 5 

(£tnbau/Sorge) werben fte am treffenbften mit unferen heutigen Stopfnabeln 

verglichen. Siebborn6} gibt eine tecbnifcb intereßante 25efcbreibung einer 

folcben VTabel, wie ftcb ähnliche Stücfe in Einbau/Sorge fanben, f. <£af. 

XXX, IO; £af. XXXV, 16—17. Der urfprüngltcb brabtförmige Oberteil 

ift breit gehämmert unb in ber Hatte gefchlitgt. Diefer Schliß fetgt ftch in ber 

Sängsacbfe burcb /furchen fort.

Pfrieme, 21 bie. Pfrieme gum Durchbohren von (Leber, /feilen unb 

bieten Stoffen ftnb auf Taf. XI, 6—7 (Wulfen) unb Taf. XXXI, 5 (Jlinbau/ 

Sorge) abgebilbet. Der Dorn ift jeweils nabelförmig runb unb in einem fnöcber= 

nen (griff gefcbäftet. nach Hl. 3abn7) gehören auch bie vierfantigen eifernen 

Dorne mit Scbaftenbe gu ben Pfriemen, wie ein folcber auf Taf. XI, 8 (Wulfen) 

abgebilbet ift.

Die Pfriemen tonnten auch am Hebergürtel getragen werben, wie bas 

Stücf aus Äinbau/Sorge geigt; benn es ift am abgerunbeten Xopf mit einem 

Hoch für bie Schnur verfeben.

Sine brongene 2lble ftammt aus Brüchern, 2lbb. Taf. XXIV, 6.

T) W. Weg ewig, S. 102, 2lbb. 19 (311 unterfl).

2) A pretbel, a. a. O., Ö. 257.

3) Pgl. (Bräbetfelb 25 etwa, V. 21. 8. Pro». Sachfen, ^eft XI, Jfig* 50; f. Pie, 

a. a. <D., Daf. 19 ff. (öfter).

4) ^oflmann, a. a. d>., S. 83.

5) Pgl. (Broßromflebt: ®. 'Uicbborn, S. 175*
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^5eibe Werkzeuge, Pfriem unb Elble, bienen noch beute ;um Vläben von 

JLeberzeug wie Schube, Sattel, Saumzeug, Xebertafcbe u. <x. m. 5?iefe »Sunbe 

Zeigen uns vielleicht, bah es fchon bamals ^anbwerFer gab, wenn auch noch 

Feinen ^anbwerferftanb.

Scbleiffteine. Sum Schärfen her Werkzeuge bienten Scbleiffteine aus 

Sanbftein, bie für bie ^rübftufe mehrmals belegt finb, wie ctaf. XXIV, 5 

(Brüchern)1). Obre <$orm ift meift vierkantig. (Liefe Schleifrillen auf ben 

einzelnen flächen mit harten Xoftfpuren zeugen noch heute von ihrem ein- 

ftigen SwecL

3n bem (Bräberfelb Wulfen ift ein glänjenb polierter, runblich-ovaler, 

grünlicher ^elsftein gefunben <Eaf. XI, Io, ber vielleicht bei ber £eberbearbei= 

tung verwenbet würbe.

3>as Töpferräbcben. 5>as bemerfenswertefte (Eöpfergerät biefer Seit 

ift bas „ (Eöpferr äbcben", wie ^»oftmann ein folcbes aus 23ron?e abbilbet2). 

Über bie j£ntftebung biefes Töpferwerf;euges vermutet E^oftrzewsfi, bah 

wabrfcbeinlicb aus einem verzierten VlabelFopf entftanben fei3).

t£s ift anzunebmen, bah tue allermeiften Werkzeuge biefer Elrt aus ver- 

gänglicbem Stoff (Knochen?) angefertigt waren, ba bisher nur wenig bronzene 

hrpemplare gefunben worben finb. So Fennen wir lebiglich aus ber Elltmark 

ein folcbes Stück, bas aus einer Urne vom (Bräberfelb 23erkau (Elltmark) 

ftamtnen foll4). i£s banbelt ftcb hier um ein Stäbchen, bas e^entrifch an einer 

Scheibe von If mm 3?urcbmeffer unb 5 mm 5?icke angebracht ift. £üe Scheibe 

wirb burcb eine horizontale Wittellinie geteilt, unb bie baburcb entftehenben 

beiben Scheiben (entrecht gefelbert. tiefes „Xäbchen" ift alfo zweireihig.

Hach bem £unbe eines cEopferräbchens von Darzau erfcbloh ^Koffinna5 6), 

bah fcäs „Xäbchen" eine an einem kleinen Stäbchen horizontal figenbe fefte 

„Scheibe" gewefen fei.

32er Umfang biefer Scheibe würbe beim Einbringen ber XXrzierungs- 

mufter auf bem zu verzierenben (Befäh abgerollt. S^ie Technik bes Käbcbens 

ergibt alfo einen Kollftempel. Sunächh war ber Umfang biefer Scheibe recht 

fcbmal unb nur quer gefurcht, fo bah uur einreihige Xäbcbenlinien bergeftellt 

ü Dgl. oft mann, Darjau, cCaf. 9, 27.

2) Siebe <jofimann, a. a. <D., S. 115, 2lbb. 2lnm. 2. Das TIäbcben war bei ben 

(Bermanen nicht fremb. IBs war bet ihnen fcbon in ber Jbatenejeit in (Bebraucb, fo j. 25. 

am Tibein unb in (Dfipreufjen. Dgl. baju (B. Txoffinna, 2^orrefp.»25I. f. 2lntbropol. 

1907. Uldanberurnen, S. 166.

3) Txoftrje wsti, Wannus 13, 1921, S. 82ff.

4) Wuf. MTagbeburg, Vtr. 7061. — Veröffentlicht von 21. 25ogen in: 2lbbanb= 

lungen unb 25erict>te aus bem Wuf. für Vtaturkunbe unb Dorgefcbicbte, 1937, 25b. II,

I, S. 269 unb 2lbb. Daf. 13 (unten).

6) (B. löffln na, a. a. CD., S. 165 ff.
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werben konnten. Sehr halb aber würben bie Scheiben breiter unb außer ben 

Querfurcben auch mit umlaufenben Äängsfurchen verfeßen, fo baß bie burcb 

bie Querfurchen entftanbenen Heinen Querrippen nun in zwei bie vier „oähne" 

Zerteilt würben. Tie frübeften 2lbbrücfe biefer Xäbcßenzäßne ftnb ftets fein 

unb Hein, recbtecfigfcbmal bie quabratifcß1).

Ter Scßeibenburcßmeffer war anfange recht Hein, wie bie Stempelabbrücfe 

ber ^rüßzeit zeigen, ftebe Taf. V, 7 (25rücßern). Tie fpäteren 2lbbrücfe laßen 

bagegen infolge ihrer (Bröße auch auf einen größeren Scßeibenburcßmeffer 

bee Töpferräbebene feßließen.

Spinn wirte I. Spinnwirtel, wie Taf. IX, 5 (23abewitz), Taf. XLI, 15 

ßsoßborf), ftnb ale Beigaben aue ben /früßftufen wenig begannt. Tagegen 

ßnben fie fteß in ben Sieblungen zu allen Seiten. Vorwiegenb ift eine fcblicbte, 

einfache, boppelfonifcße /form, wie Taf. XLII, 25 (Straach)2), vorbanben. 

Tie älteren, wie Taf. IX, 5; Taf. XLI, 15, erfebeinen etwae niebriger3), 

bie jüngeren, wie Taf. XLII, 25 bagegen höher. Tas Hlaterial ift zumeift 

Ton, feiten Stein4).

Verzierte Spinnwirtel ftnb feiten. Tas StüdJ aus ^oßborf, Taf. XLI, 15, 

ift in zweireihiger Käbchentechnif in feinen Heinen fSinbrücfen mit ftraßlen* 

förmigem HTufter verziert, fo baß es zeitlicß uoeß ber Stufe A angehören 

bürfte5).

Tagegen flammt von 5erbft=(Befunbbrunnen (ITTuf. Serbft) ein Wirtel, 

ber mit (Brübchen verziert ift. h£ine folche Verzierung tritt bei uns erft in ber 

Übergangszeit vom 2. wm 3. 3ahrh. auf, fo baß bas Stütf früßeftens ber 

Stufe C zuzurechnen ift.

Cdaffen.

Ganzen.

Ganzenfpinen. Ter feßon feit bem letzten 3ahrh. v. Str. bei ben (Ber* 

manen vielfach übliche Braud) ber Waffenmitgabe6) wirb auch in ben erften 

3ahrhunberten n. Str. beibehalten. So ift bas elbgermanifche (Bebtet in ber 

hier zu bebanbelnben Seit außerorbentlicb reich an Waffenfunben, fo baß 3aßn

Ü Vgl. bagegen Uslar, S. 32.

2) Vgl. Tilmann, Tarjau, Taf. II, 21.

3) Vgl. auch einen flachen Spinnwtrtel aus bent (Bräberfelb Bebra, f. W. Schulz, 

3ahresfchr. XVI, 1928, S. 65.

4) Wie ?. 25. *5ofimann, Tarjau, Taf. II, 19 u. 20.

5) Vgl. 25. Stimming, Ulannus 7, 1915, Taf. 51, I8a. ^ier ift ein ähnlicher 

verzierter Tonwirtel burch einen gefchloffenen Junb aus bem (Braberfelb iRleinfreutj ent* 

fprechenb unferer Stufe A belegt.

6) Siehe W. Schulz, a. a. <1\, S. 27—29.
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vermutet, bie Elbgermanen feien in bet bamaligen Waffeninbuftrie ;unäcbft 

fübrenb gewefen1). Waffengräber ftnb bei uns wie überhaupt im elbgerma= 

nifcften (Bebiet befonbers in ber Stufe A, aber auch noch in ber Stufe B anfer 

orbentlicb ;ablretch, feltener bagegen in Stufe C.

2lm bäufigften ftnb eiferne Eantenfpinen beigegeben, jene für bie (Germanen 

d>arafteriftifct>ften Waffen. ütz berrfcben ;wet (Typen vor:

1. 3?te Wurflanje (framea) von etwa 12 bis 25 cm Hänge, ;. <E. mit,

5. T. ohne fcbarfen Wittelgrat, wie Taf. VIII, 2 (5>effau) unb Taf. 

VIII, H (Wetben);

2. bie Stoflan;e mit febr langem unb fcbmalem 23latt wie Caf. XXI, I 

aus 25rü(f>ern. Sie ftnb etwa Io cm lang unb 5 cm breit unb haben 

einen fcbarfen Wittelgrat2). Sie ftnb viel feltener als bie Wurf langen 

unb geboren ;ettlicf> nur ber Stufe A an.

25ie Sitte, bie Hamen fpit^en ^ufammengebogen in bie Urne ?u legen 

(f. S. 6), gilt befonbers für bie längeren formen wie <Eaf. XXVI, I (5?effau= 

(Bro^fübnau), vgl. aber auch <Taf. XXI, 7 (25rüd>ern).

Speerfpitten mit Wiberbafen. Selten ftnb bagegen Speerfpi^en 

mit einem ober ;wei Wtberbafen wie prebel, cEaf. XV, 5, unb Brüchern 

<Taf. XXI, 8—93). Wit Ausnahme von Prebel ftnb fte recht früh an;ufeüen. 

3br ^auptverbreitungsgebiet liegt im 0ber/Weicbefelgebiet4).

Hannen fcbube. Äan?enfcf>ube5) fehlen faft gän?licf>. Hur aus Proftn 

(Wuf. Bresben, owtnger) ift ein eiferner begannt.

oweifcbneibtge Sei)werter. Von ben mitgegebenen Waffen ftnb bie 

eifernen Schwerter nicht febr häufig, Entweber waren fte ui foftbar, ober ber 

(Bermane fämpfte lieber mit ber Harne. £)as ;wetfcbnetbtge Schwert ift eine 

allgemeine germanifebe /form, bie am ebeften auf Peltifcbes Vorbtlb ;urü(fgebt. 

2lbgefeben vom (Bräberfelb (Brofromftebt, wo 26 ;wetfcf>netbtge Schwerter gep 

funben tvurben6), ftnb fte bet uns febr feiten vertreten. Hebtgltcb in ber ^rübftufe 

treten fte häufiger auf. Sie ftnb ftets ;ufammengebogen. Heben einer praftifchen 

25ebeutung liegt btefer Sitte fteber aud> eine reltgtöfe 2lnfcf>auung jugrunbe. 

Eigenartig ift aUerbtngs, baff faft nur bie langen Waffenarten verbogen ftnb. 

3n 25rücf)ern fanben ftd> viele Briicbftücfe ;u einem auferorbentlicb ftarr 

verbogenen Epemplar. a?ie 21 rt feiner Biegung ift auf <Eaf. XXI, 13 an

4) UI. 3<'. bn, Bewaffnung, S. II.

2) Äbenba, S. 51, 2lbb. 63 (S. 51).

3) Vgl. bas Waffengrab aus Vtteberretfen f. ®6Qe = ^öfer = 5fcbtefcbe, S. 316.

4) Siebe ITI. 3abn, a. a. CD., S. 57ff.

5) Wie W. 3abn, a. a. CD., 2lbb. 31.

6) ®. «icbbotn, a. a. CD., S. I28ff.
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gebeutet. Aus Schfopau ftammen mehrere zweif0neibige Schwerter (Ä.f.V.= 

^alle). 3e eins ift begannt aus prebel, <Taf. XV, 23ornit$, Kriegergrab 

(tlluf. Altenburg), £inbau/Sorge (üluf. oerbft) unb Xöbnitz Taf. XLIII, II.

25ei ben älteren ^unben wie bei SchVopau, Krüchern (?) unb prebel 

ftnb bie (Briffabfätze bogenförmig, bei ben jüngeren wie in Äöbnitz fcharf 

rechtwinklig. Y7ach bem (Brabbefunb ?u urteilen, gehört bas Schkopauer 

(Brab in ben Ausgang bes legten 3ahrh. v. 3tr. 3?as Schwert von Krüchern 

ftammt vielleicht fchon aus bem beginn bes I. 3ahrh. n. Ötr. 3?er 5unb von 

prebel ift in ben Übergang vom I. ;um 2. Oahrh. ;u fegen, währenb bas 

Waffengrab aus JLöbnig ber Übergangszeit vom 2. zum 3. 3ahrh. n. Ötr. 

entfprid>t.

3?iefe Schrverter würben in Scheiben aus vergänglichem Stoff (^olz) 

gefielt unb an ber Seite hängenb getragen1). l£s fanben ftch nur einzelne 

(Bfen, bie zur (Trag Vorrichtung an zweifchneibigen Schwertformen gehören, 

wie z- 23. w Schkopau, Krüchern (cLaf. XXI, II), Wulfen (£af. X, 2) unb 

23ornig (Wuf. Öeig).

l£ine Sonberftellung nimmt bie zierliche bronzene (Tragöfe aus Krüchern 

(<Eaf. XIX, 2) ein, bie nach 3ahn zu einer mtttelgermanifchen eifernen Schwert* 

fcheibe eines zweifchneibigen Schwertes ber Spätlatenezeit gehört)2. l£s hanbelt 

ftch hier um eine mittelgermanifche Sonbergruppe von Schwertfeheiben. 

3?iefe ctragöfen ftnb nach 3ahn an bie Stelle ber latenezeitlichen feltifchen 

Schlaufen getreten3). Öwei für biefe mittelgermanifche Schwertgruppe charab 

teriftifche (Drtbänber ftnb von (Broßromftebt bekannt4).

l£in fchneibig e Schwerter, noch feltener als bie zweifchneibigen ftnb 

bie einfehneibigen Schwerter. 2?ie größte Anzahl ift ebenfalls in (Broßromftebt 

gefunben, nämlich acht Stü^5). iüehrere fanben ftch tn proftg6), unb eines 

in Krüchern (<Eaf. XXI, 12). 2luch biefe Schwerter ftnb ftets verbogen. 3?ie 

23iegungsart bes Krüchener ^unbes ift auf (Eaf. XXI, I2a angebeutet. 5?ie 

£änge biefer Schwerter ift verhältnismäßig gering. So mißt bas Krüchener 

ihpemplar nur 55 cm, bie (Broßromftebter 71 cm, 64,5 cm unb 5o cm. 7?ie 

(Briffangel bilbet ftets bie birekte Verlängerung bes Schwertrücfens. Sie war 

umkleibet von einem aufgenieteten hölzernen (Briff, ber bie <5anb utnfcbloß7).

h Vgl. baju bie Ausführungen bet AI. 3ßbn, a. a. 0., S. I28ff. unb S. I50f.

2) Siebe AI. 3abn, ß. ß. 0., S. III ft. unb S. II3, Abb. 127.

3) Vgl. AI. 3abn, u. ß. 0., S. 112 unb S. 109, Abb. 125.

4) Junb II unb 17, ATuf. 3enß. — Abb. AI. 3ßl;n, ß. ß. 0., S. 113, Abb. 128 

(S. 112, Vir. lOu. II);vgI. Öeitfcbr. bes Vereins für ti)üringifd>e (Befcbicbte, VT. <f. 18, 

1908, S. 363 ff., Cßf. I, 2 (unbeutlicb).

5) <5. tbiebborn, ß. a. 0., S. III ff.

6) (Brunbriß Sßcbfens, S. 416, Abb. 288.

7) Vgl. Abb. bei Al. 3ah", a. ß. 0., S. 135, Abb. 151.
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tüefe Schwertfortn ift befonbers auf oftgermantfch^burgunbifchem (Bebiet tu 

finben, unb fommt bet uns nur im legten Tfahrh. v. Ztr. unb tut I. 3ahrh. n.Ztr. 

vor.

Von ben ebenfalls hölzernen Scheiben btefer einfchneibtgen Schwerter 

finben ftcf> meift nur einfache eiferne Klammern wie in Krüchern (<Eaf. XXI, Io). 

2ln ben baran haftenben Heinen King würbe ber Schwertriemen gefnüpft, 

ber bas Schwert mit (Bürtel verbanb1).

S chilbe.

Schilbbucfel. Zahlreicher ftnb bte ftets eifernen Schilbbucfel2), von 

benen frühe StangenfchilbbucHl u. a. aus SchFopau (?, f. 2lbb. I, 3)z Weiben 

<Eaf. VIII, Io, unb Krüchern (Eaf. XXII, I—2, abgebilbet ftnb. 5rüf>e fpig= 

fonifche SchilbbucM zeigt <Eaf. XXII, 3—5 aus Krüchern unb eine fpätere 

gewölbte fonifche £orm <Eaf. XV, 3 aus prebel.

■Diefe 25uc?el würben mit Hageln aus Elfen, fpäter aus 25ronze, auf bem 

wohl meift länglich ovalen, hölzernen Schilb3) angeheftet unb vernietet.

Etwa noch fechs grofe Hagel ftnb bei bem Schfopauer Epemplar feft- 

Zuftellen. Sie ftecften in Heinen 23ron;eblättcf>en, bte als Unterlage beim Um 

nieten ber SchilbbucHIranbnägel verwenbet würben (f. 2lbb. £,3). £ie Fontf^en 

23u(fel haben im ganzen acht Hagel auf ben Känbern, bte paarwetfe (viermal 

je ;wet) angeorbnet ftnb, wie <Eaf. XXII, + (Krüchern) unb (Eaf. XV, 3 

(prebel) zeigen. 23ei letzterem ftnb bie Köpfe ber Hagel nicht mehr fo grob, 

wie ber 23uc£elranb breit ift, unb auch nicht mehr blechartig, wie bte erfteren, 

fonbern Heiner unb mafftv gehalten, wie <Eaf. XV, 7 verbeutlicht.

Ein etferner Stangenfct>ilbbucfel mit bronzenen fingerhutförmigen Hteten 

fanb ftcf> im (Bräberfelb Einbau/Sorge, f. <Eaf. XXXIV, 2 u. 8, aus bem

2. Vabrh. n. Ztr.4).

Zterfcheiben auf Schtlbbutfein. Eigenartige bronzene Zierfct>eibenz 

bte als Schilbausfcbmütfung gebient haben, fanben ftch mehrfach in (Brofjrotn- 

ftebt5). Es hanbelt ftct> habet um Heine, runbe, etwa 6,5 cm im £>m. haltenbe 

bünne 23ronzefcheiben, bte zentral burchlocht ftnb. £)artn ftecH ein Hietftift, ber 

einen etwa 0,6 cm ftarfen (Begenftanb gehalten hat. £üe Verzierung in ®rof= 

romftebt befteht in S= ober Kommaförmtgen Kanbornamenten, bte am geftan;ten 

Kanbwall ber Scheibe ftrahlenförmig bte Scheibe umlaufen.

]) Dgl. baju ttt. 25afn, a. a. O., S. Hof.

2) Ebenda, S. I52ff. u. Eaf. 3.

3) Ebenda, S. 117, 2lbb. 221.

4) Ebenda, Eaf. III, 7b (S. 179/180).

5) Siefe ®. Eichhorn, ©rofkomfledt, S. 123 —127 mit 2lbb.
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£in Krud)ftüdc einer ähnlichen Scheibe fanb fiel? in bem Waffengrab 

von ©örbitzhaufen, Kr. Tlrnftabt1). Hier befiehl bie 2lusfcbmücfung ber 

Scheibe aus fonzentrifch eingepreßten 25u<felchen. Äine ähnliche 23ucfel= 

Verzierung mit (ftrahlenförmigem?) anfcbließenbem Äeiterornament zeigen 

fecbs folcher Scheiben aus bem Kriegergrab in 23ornitz. Kn allen fecbs ftecten 

noch bie Hietnägel (llluf. 2lltenburg).

5?iefe Scheiben haben wahrfcheinlich an forrefponbierenben Stellen auf 

ber 2lußenfeite bes Schilbes gefeffen, wie fcbon Äichborn a. a. 0. vermutet. 

Sie bürften außer zur Verzierung auch als Ärfennungsmarfen gebient haben.

Scbilbfeffeln. 2lus Krüchern liegen eiferne unb bronzene Scbilb» 

feffeln vor, von benen eine an bie (Brunbform ber Sdülbfeffel ftch anfcbließt, 

<Taf. XXII, Jo, tvährenb bie übrigen, Taf. XXII 9, II u. 12, frübtaifer» 

Zeitliche formen ftnb2). Hzin jüngerer Cyp ift bie 23ronzefeffel aus Holzweißig 

auf <Laf. XVI, 7. ähnliches Stüd von £inbau/Sorge Taf. XXXIV, 4 

aus bem 2. 3ahrh. beweift, wie lange berartige formen ftch gehalten haben. 

23eibe feffeln zeigen ein iHufter, beffen Hertunft aus 23öhmen Klmgren nach» 

weifen tonnte3). Äs banbelt ftch hier um eine ähnliche tulturelle 25eeinßuffung 

aus jenem füblicben Knbuftriegebiet, wie wir fte bereits bei ben norifd^marto» 

mannifd>en Sürtelbefchlägen tennen lernten (f. S. 84, 2lnmert. 6).

Äine eiferne Sdülbfeffel ber jüngften ^orm liegt aus bem Kämmerei» 

holzchen in Weißenfels (tBufeum Seitz) als 23rucbftücf vor4). Xus lUöritzfcb 

ftammt eine ber feltenen Ueffeln mit nur zwei nieten, ebenfalls aus bem 2. Kahr» 

hunbert5).

Schilbranbbefchläge. 5)ie Schilbranbbefchläge6) zeigen bie übliche 

offene 23lechhülfenform, <Eaf. XXII, 8 (Krüchern), <Eaf. XXVII, 11 unb 

<Eaf. XXXIV, 3 (Einbau Sorge). 2ln bem 23efchlagftü<f aus Krüchern ift 

zugleich z« fehen, wie biefe 25efdüäge bortenförmig am Schilbranb angenietet 

waren, fo baß ftch baburch bie geringe Stärte bes Holzfchilbes ernennen läßt. 

Xus bem Kriegergrab von 23ornitz ftnb noch 20 bronzene Schilbranbbefcblag» 

ftüde vorbanben, bie zufammengelegt eine länglich’Ovale Schilbform erfcbließen 

Iaffen. Khre ©efamtlänge ergibt noch einen Umfang von 2,66 m! 5?ie Stärte 

bes ^olzfdßlbes betrug 7 mm. tiefer Xanbbefdüag zeigt ähnliche Verzierungs» 

mufter, wie bie bronzenen Sdülbfeffeln aus Holzweißig unb £inbau/Sorge 

(f. oben)7).

ü 2lbb. IV. Schulz, □abtcsfcbt. XVI, s. 62, 2lbb. 25.

2) Vgl. 111. Kahn, a. a. 0., S. 161, 2lbb. 182 unb S. 188.

3) Vgl. 0. Xlmgren, ITTannus 5, 1913, S. 277—278.

4) Wie m. Kahn, a. a. 0., S. I89, 2lbb. 220.

6) 2lbb. ebenba, S. 191, 2lbb. 221.

6) Äbenba, S. I96ff. mit 2Ibb. 224—225.

’) Vgl. 0. XImgren, a. a. 0., S. 277, 2Ibb. 25. Hier ift ein ähnliches Stücf 

aus SOobrichotmPwhota abgebilbet.
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21 pte.

Su ben Waffen ftnb auch 2ipte zu rechnen, bie aus unferem (Bebiet nur 

aus ber fpäteften Seit begannt finb. So fanben ffd> zwei eiferne 2ipte im ®räber= 

felb Utnbau/Sorge, wie <Eaf. XXXIV, 7 ;ufammen mit anberen fpäten 

Waffenformen, tiefer gefcbloffene ^unb (f. <Eaf. XXXIV, I—9) bürfte, nach 

ber (Befä^form ;u urteilen, bem fpäten 2. (jfabrb. au^urecbnen fein, wenn nicht 

gar fchon bem Übergang vom 2. ?um 3. 3abrb. ^iefe recht Heinen Tlptformen 

mit eben beginnenber 2luslappung am unteren Scbneibenenbe bürften fomit 

bie älteften ihrer 2lrt aus unferem (Bebiete fein.

Sporen.

Sur Tlusrüftung eines berittenen Kriegers geboren bie Sporen, von benen 

bei uns eine 2ln;abl gefunben würbe. Sie ftnb ausführlich ÜT. Oahn1) 

behanbelt worben. Äs ffnben ftch bei uns Stublfporen unb Knopffporen, 

vereinzelt auch Knebelfporen.

Su ben bei 3abn aus unferem (Bebiet genannten £unben fommen jetjt 

bin;u: ein eiferner Stublfporn aus Wulfen-Kapenberg (f. (Eaf. XI, 3), ber 

leiber arg verroftet ift; biefer Sporn gehört nach bem gefchloffenen 5 unb 

(<Eaf. XI, I—Jo) etwa bem ausgebenben I. Cfobrb. n. Str. an. 2lus Krücbern 

flammt ein eiferner Sporn, <Eaf. XIX, 5, beffen 3?orn leicht gebogen unb 

fazettiert ift. 23eibe Änben (Knöpfe?) fehlen.

Äine etwas eigenartige £orm befüzen zwei (von brei) Stublfporen mit 

vier Vlieten aus bem Kriegergrab von 23ornin, bie tB. 2fabn2) besbalb unb 

nach ber ebenbort gefunbenen Scbilbbutfelform in bie erfte Hälfte bes 2. 3abtb. 

n. Str. batiert.

Crinkbornbefcbläge.

Hach Caefars Bericht3) unb nach bem Ausweis arcbäologifcher £unbe 

benutzten bie (Bermanen z« feiner Seit als (Erinfgerät Stierbörner, bie am 

Hlunbflüct mit einem bronzenen ober mit einem ftlbernen Kanbbefchlag ver- 

fehen waren. 2ln ber cjornfpitze war als Verfcbluhftüdf ebenfalls ein 23ronze- 

befcblag angebracht. 2ln fchmalen JLeberftreifen, bereu Änben mit Heinen 

profilierten bronzenen Klammern eingefaßt waren, konnten fie um bie Schulter 

gehängt ober am Jdebergurt getragen werben4).

]) Dgl. ÜT. 3abn, iDer Keiterfporn, Wannus 25ibl. 21, 1921.

2) Siebe W. ^a^n, a. a. <9., S. 31, 2lbb. 31 (vgl. *5. IO£, ebenbort).

3) (taefar, 25. <5. VI, c. 28.

4) Vgl. 2lbb. K. 25elg, Körchow, S. 57, 2lbb. 90.
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Tiefe TrinBhörner Bommer» nach 2Sofftnna in (Bräbern vom I. bis 3. Hahrh. 

vor1). Sie ftnb aber nach Taefars 23ericht fchon in ber Spätlatene;eit im 

®ebraud> gewefen. üzrft mit beginn bes erften 3ahrhunberts würbe es üblich, 

biefe TrinBhörner bem Toten mit auf ben Scheiterhaufen tu legen, infolge 

ber Verbrennung als 23eftattungsfitte biteben uns nur bie metallenen 25e= 

fd>läge erhalten.

Xanbbefd>läge. Von ben Kanbbefcblägen ift einmal eine breite Form 

mit Bleinen profilierten oungen aus Fichtenberg begannt2). Öfter Bomtnen 

einfache fchmale blechartige Xanbbefchläge vor, wie Taf. XIII, 9 aus 2ttein- 

?erbft. Soweit fte noch nachweisbar ftnb, ftammen ähnliche Funbe aus (Broff 

romftebt (im ganzen fteben)3) unb aus (Berwifch (ttluf. 25urg)4).

i£nbbefchläge. Y7acb bem vorliegenben VHatertal laßen ftch auch bie 

t£nbbefchläge zeitlich orbnen. Tie älteften (einfachen) Formen Bomtnen nur 

im weftfaalifchen (Bebiet vor, im (Bräberfelb (Broßromftebt (etwa 20)5) unb im 

(Bräberfelb Sonbershaufen=23ebra6).

Tie fpäteren TrinBhornenbbefchläge bes I. unb 2. Oabrb. feigen eine 

längliche profilierte Form mit meift mafftvem poBalarttgem Fuß unb trichter= 

förmiger Tülle mit einem Wietftift unterhalb bes Xanbes, wie 7(Iein;erbft 

(Brab a, Xbb. Taf. XIII, 7 u. 8. Tiefe Formen fanben ftch je zweimal, alfo 

im ganzen vier in biefem (Brab. owei 23efchläge wie 2lbb. Taf. XXIV, I ftnb 

aus Brüchern beirannt. 3e einer ftammt aus Fichtenberg, Weißenfels=23eube= 

felb unb Äü^fcbena ((Br. 1912, 3). Xus (Broßromftebt ftnb wohl nur vier 

berartige ^nbbefchläge vorhanben7). 23is auf bie vier länglichen ^nbbefchläge 

aus 2(lein;erbft, von benen je ;wei ftch gleichen, ift Bein StücB bem anberen 

gleich, tronbem ihre ^erftellung in (BußtechniB gefchah.

Selten ftnb 25efchläge mit gefpaltenem Oberteil, wie ihn ?wei aus (Broß= 

romftebt geigen8), währenb bie anberen Formen allgemein ftatt beffen gefchloffene 

Tüllen haben.

2$naufförmige 25efcbläge. t£in bisher tu ben TrinBhornenbbefchlägen 

gerechneter Bnaufförmiger ftets hohler 23efchlag aus 25ron?e wie Taf. XI, 7—5 

aus Wulfen ift burch bie Veröffentlichung Krügers in feiner einzigen Xnwen= 

’) (B. Kofftnna, Wannus H, 1922, S. 115ff.

3) 2lbb. bet 0). 2llmgren, Wannus 5, 1913, S. 276, 2lbb. 21. Vgl. 2lnm. 15, 

ebenda.

3) Siebe (B. t£id)f>orn, a. a. ö)., S. 151(7.

4) <B. F* mit Fibel wie 2llmgren 77, unb Situla bet Fc’vrn 2 wie Profit;, aber 

wohl jünger.

5) (B. tEicbborn, Ter Urnenftiebbof auf ber Scban;e bei (Brofjromßebt. Wannus* 

bibl. VTr. 4-1 Seite 151 ff.

6) Siebe W. Schul;, ^abresfcbr. XVI, 1928, S. 65-.

7) <B. ifiicbbotn a. a. O.

8) <5. IBicbhcrn, a. a. <h., S. 157.



bung zweifelhaft geworben1). ©ine endgültige Deutung läflt ftch daher nicht 

geben.

sDiefe 23efchlagform ift bei uns wie überhaupt im elbgermanifchen ©ebiet 

gar nicht fo feiten2). Swei derartige 23efchläge find aus profitz, je einer aus 

©chenFenberg, KFen, ©ützfchena, ©örbtnhaufen3) unb WeifKnfelsKbeudefeld4) 

beFannt. 3n ©ro^romftedt unb Krüchern ift biefe A'orm nicht vorhanden.

(Tragriemenbefchläge. Kleine Kiemenbefchlagglieder, die in einem 

Heinen King fangen, unb einzelne folcber Heinen ©lieber unb Kinge ftnb 

ebenfalls mehrfach gefunden worben, ©o ftnb von ben Kettengliedern je zwei 

mit King aus Krüchern, ?lbb. <Eaf. XXIV, 2, aus Walternienburg, aus 

23ornitz (Kriegergrab), aus £üt$fd>ena (©rab 1912, 6) unb aus £indau/©orge 

(©rab H) Kbb. ^af. XXXII.Io, nur eines mit King aus ©erwifcb,<Taf.XLIII,6 

je brei mit King aus (Sicftenberg unb Hlöritzfch5) beFannt. Wehrere Ketten» 

glieder, unb zwar bie älteften aus nuferem ©ebiet, flammen aus ©rofrotn» 

ftedt6).

Kleinere 23ronzeringe, wie wir fte z. 23. aus Wulfen-Kapenberg Fennen 

(<Taf. XII, 6), mögen wohl auch hierher gehören.

5?as zeitliche Vorkommen ber (ErinFhornbefchläge befcf>ränFt ftch nur auf 

bas ausgehende letzte ^Jahrhundert v. Str. unb auf die erften beiden 3abr» 

hunderte n. Str. Kus ber fpäteren Seit ift bisher Fein derartiges A’undftücf 

bei uns beFannt geworben.

Bronzekeffel mit eifernem Rand.

3n engem Sufammenhang mit ben TrtnFhörnen bürften bei ber beFannten 

©aftfreunbfchaft ber ©ermanen wohl jene 23ronzeFeffeI mit eifernem Kaub 

geftanden haben, bie bann fpäter als Ueichenbrandbehälter benutzt würben.

*) (Entgegen ber 2lnficht 0. Ko ffinnas (Wannus 25ibl. 50 [1936], S. 227 u. 2lbb. 

H8—150) unb 0. 2IImgrens (Wannus 1913, S. 275) tjl j'. Krüger («Das Kelter» 

grab von Wartvebel, Cüneburg 1928, S. 33, f. auch S. 9 u. 22) ber Weinung, baf bas 

Stüd2 zu einem Kefchlag am Sattel ober (Bürtel gehört habe. 23 n Warmebel fanb es 

ftch nämlich nicht jufammen mit ben CrinFhornbefchlagen, fonbern lag über bem Kecfen 

bes SFelettes in vergangenen Heberteilen. — «Dtefe «Deutung fchetnt m. *b. jeboch auch 

nicht bas Kichtige ju treffen, ba fie paartveife unb mit Vtietfiift verfeben gefunben 

werben.

2) «Darüber hinaus finb fie nur noch aus (Botlanb unb Wittelfdjlefien (I Stücf) 

beFannt.

3) 2lbb. W. Schulz, a. a. 0., 0af. XVIII, 9.

4) «Derfelbe, a. a. 0., S. 61.

5) ©ine entfprecbenbe »form flammt aus Cübfotv (^interpommern), f. p. 5. £, 

1912, S. IH, 2lbb. II u. £af. 13.

6) Siehe <B. «ichhorn, a. a. 0., S. 153—159.

□ abteSfcbrift, Sb. XXXII 7
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Schon biefe Verwenbung ?eigt uns, ba$ fte auch im 2llltagsgebrauch einen 

heiligen Jwecf erfüllt haben rnüffen. Sie ftnb hier über ihre Herkunft, Ver* 

breitung unb mutmaßliche Verwenbung näher unterfucht (f. S. 127ff.). 3hr 

Vorkommen in tBittelbeutfchlanb ift bemnach gar nicht fo feiten (vgl. JLifte II, 

Vir. II—18 u. Vir. Io (im Vlachtrag au Uifte II). Äs finben ftd> bei uns nur 

bie formen vom Typ 3. Tne frühen Ke|fel fehlen bisher, Jhfe germanifct>e 

Herkunft unter keltifcher (?) 23eeinßuffung bürfte ffcf>er fein.

Verfcbiedeneö.

25lasmunbftück. Vlur ein einaiges Blal würbe ein 23ronaeftütf von ber 

5orm ber länglichen Trinkbornenbbefchläge gefunben, bas burchgehenb hohl 

ift, fo bah es als 23lasmunbftück anaufprechen fein bürfte. Äs flammt aus bem 

Kriegergrab von 23ornita, falls es ficb um ein fieseres ^unbftücf biefer Seit 

hanbelt1). Äs könnte fo nur au einem bem Jagbhorn ähnlichen Jnftrument 

gehört haben, tiefer einaigartige ffunb wäre baher um fo bemerkenswerter.

23ärenkrallen, Äine recht intereffante 23eigabe bilben bie mehrfad) 

aumeift in 23ronaegefäßen in verfchiebener 2lnaahl gefunbenen 23ärenkrallen. 

Sie kommen in (Broßromflebt breitnal2), bavon aweimal einwanbfrei in frühen 

(Bräbern ber Stufe A, unb in Kleinaerbft-Schwabenheibe in einem gefcbloffenen 

<$unb ber Stufe B vor3). 23ei letzterem bürfte es ftd) auf (Brunb ber Schmuck= 

fachen um ein £rauengrab hanbeln.

Tiefe Srabfunbe4) pflegen meift fehr viele unb koftbare Vergaben au haben, 

fo bah Äichhorn5 6) auf einen großen Wohlßanb bes (ober ber) Toten fd>lie^en 

au können glaubt.

Tie beigegebenen Krallen ftnb nicht burcßlocht, bilbeten alfo kein Schmuck* 

ftück, fonbern flammen fieber eher von einem Bärenfell, auf bas ber Tote beh 

ber Verbrennung gelegt würbe, wie auch W. Wegewirf) vermutet7).

4) Siehe Ä. ilmenbe, a. a. <D., S. 33, Taf. 22. — l£tn (Brabungsbericbt lag 

im Utuf. 2lltenburg nicht vor.

2) (B. Äicbborn, a. a. O., 2lbb. 231 (S. 233).

3) (Brab 5; f. W. <B6ge, Tlnbalt. <Befd>tcf>tsbl. 1937, 13, S. HO, 2lbb. 8, a—e.

4) Vgl. baju einen gefcbloffenen Junb aus ber Ularf 23ranbenburg, fiebe >□. J. 

^unbt, Spätlateneimport in (Brabfunben von Vteu»piÖQin, UTarf Kranbenburg, in 

(Bermania 19, 1935, S. 239. 6ier ftnb jwei Kärenfrallen in einem Kronjeeimer mit 

Telpbinattacbcn mit reichen Äeigaben gefunben worben.

5) ®. XEichborn, a. a. Ä.

6) IV. Wegewig, S. 126.

7) -Dagegen würbe eine burd>Iochte Kärenflaue aus einem ber älteften ber fern* 

ntfeben ’Jäufer von Kablow (Kranbenburg) gefunben, f. Ä. J. (Banbert, 23ranben* 

burgifche Jahrbücher 12 (1938), S. 77.
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pferbe;ahr«. t£tn anbrer erwähnenswerter £unb ift aus bem (Bräberfelb 

von proftt; beFannt. ^ier würbe in einem ®rab ein pferbe;ahn gefunben1), 

ber wohl barauf hinbeutet, bah hier 2^oh (JLiebltngspferb?) unb Xeiter ;u= 

fammen verbrannt worben ftnb.

Urnenhctr;. Urnenhctr;2) Fonnte in ber ^rübftufe als 23eigabe nur 

febr feiten beobachtet werben. So ift Iebiglid> aus (Brohromftebt3) ein ©tue? 

Urnenbar; aus einem 23ron;eFeffel mit eifernem Xanbbefcblag begannt.

XSrft feit ber Stufe B Fommt ^ar; als 23etgabe öfter vor unb ift in ber 

Stufe C recht häufig.

Rörnifcbe und provinzialrömifcbe Gefäße 4).

£ne aus (Bräbern ber Spätlatene;eit unb ber erften 3abrbunberte n. 5tr. 

im Saale^lbgebiet ftammenben 23ron;egefähe muffen häufig febr lange im 

täglichen (Bebraucb geftanben haben, ebe fte als Äeicbenbranbbebälter ober 

Beigaben in ein Stab getan würben. 2?as beweifen ftarFe 2lbnut;ungsfpuren 

unb mehrfach vorgefunbene ^Iic¥fiellen. i£s ftnb bauptfäcbltcb ;wet formen 

vertreten :

a) Özimer,

b) 25ron;eFafferollen unb 23ron;efcböpfFellen, letztere ;umeift mit hinein* 

paffenbem Sieb.

Selber liegen bie unter b) genannten ©efäfte febr oft nur noch als 23ruchftücFe 

vor, wie ;. 23. im (Bräberfelb Sonbersbaufen*23ebra5).

hinter. £)ie ältefte unb bäufigfte ^orm ift ber 23ron;eetmer mit Delphin* 

attachen. £r finbet ftd> fchon in ber Spätlatene;eit, wie ;. 23. im (Bräberfelb 

Uteisborf (im gan;en feebs?, St. Uluf. 23.), (Bräberfelb Tlrensberg, 2$r. Stenbal 

(;wei)6). Solch ein firner ift nun aus HTarFHecberg Saunfch7), ;wet aus (Brofh 

romftebt8) beFannt. ££in 23ron;ebügel, ber ;u einem „capuanifchen" hinter 

geboren foll, ftammt aus bem (Bräberfelb von Profit;9), iür bat nach 23terbaum 

am i£nbe eine Öfe10).

*) Siebe 5?ei cbmuller, 3fts, 1918, S. 8—9.

2) 25etr. 8er öufammenfe^ung bes Urnenbarjes vgl. ^oftmann, Parjau, S. 119 

bis 125, u. <3. tßiebborn, a. a. 0., S. 235f.

3) Siebe <B. t£id>born, a. a. 0., ®rab 1908, 25. 63.

4) 25n ben folgenben Tlusfübrungen ftnb bie aus 8er Literatur beFannt geworbenen 

Jrunbe weltlich ber Saale»t81belinie mit einbejogen.

5) Dgl. IV. Scbulj, ^abresfebr. XVI, 1928, S. 65.

6) 2lbb. p. ÄupFa, 3abresfcbr. XV, 1927, S. 76—78, £af. XVII, 1—2.

7) (brunbriß Sacbfens, III, 2lbb. 279.

8) iSicbhorn, a. a. 0., S. 71—75.

9) ©runbriß Sacbfens, S. 151.

10) (5. 2$ierbaum, Vtorbfäcbf. Wanberbucf, S. 219.

7*
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l£ine fpätere Form bat Ft<utenFopfattachen (UtänabenFöpfe). ££in hiebet 

vereinzelter Funb biefer ?lrt ift aus hem Kriegergrab von 23ornitm beFannt1). 

£>er ^erftellungsort folcher firner war beFanntlich Capua in Sübitalien. 

Einfache zylinbrifche ©eftalt zeigen ?wei Heine 25ronzegefä^e aus ©roff 

romftebt2), ein ähnlicher Funb flammt aus Sdwopau3), jeboch mit waagerechtem, 

umgebogenem Kanb unb eifernen gegenftänbigen ©fen.

Oin aus ber mittleren Stufe B Fürzlich gefunbenes bauchiges 23ronze= 

gefäü mit abgefeimtem Schrägranb gehört zu bem ©räberfelb von Kleinzerbfl» 

Schwabenheibe4). Os ?eigt auf ber 2lufsenfeite am Unterteil pflanzen* unb 

23lattabbrücFe (f. S. 157). titln KanbbruchftücF ähnlicher 2lrt flammt aus 

SchenFenberg5).

Oie 23ronmeeimer wie Kleinzerbft=Schwabenbeibe bürften germanifcber 

^erFunft fein. 3hr VorFommen entfpricht etwa bem ber 23ronzeFeffel mit 

eifernem Kanb (f. S. 127ff.).

Kafferollen unb Kellen. Von ben 23ronzeFa|ferollen ober Schöpf’ 

Fellen gehören hierher jene groflen, flachen 25ronzegefäfle mit langem ©riff, 

bereu Onbe in einem Schwanenhals mit Kopf ausläuft. Solch ein FunbftücF 

ift aus UfarFFleeberg6) beFannt.

©leichzeitig treten Kajferollen auf, bereu ©riff reich verziert ift unb in 

einem SchwanenFopfbügel enbet. Sie fanben ftch in Fichtenberg7) unb in 

*5albensleben8).

3u ben eingeführten Funbgegenftänben, bie wahrfcheinlich aus ©räbern 

bes 3* Oahrhunberts flammen, gehören folcfle Kajferollen, bereu ©riffenbe 

aus einer Freisrunben Scheibe mit runbem £och in ber UTitte befiehl. 

Oerartige 23ruchftücFe liegen vor aus Oberhof, Thür.9) unb Strefow (tBuf.

') 2lbb. f. O. Tlmenbe, a. a. <25., S. 33, Caf. 22. — 21 m 3* Oejember 1939 

würbe auf bem ©räberfelb 23ornit; ein gleicher IFimer gefunben, f. 2Inb I, S. 123 

unb 2lbb. Caf. XLIV unb XLV.

2) ©. «ichhorn, a. a. ©., S. 73~7£.

3) W. Schul?, □abresfchr. XI (1925), 2lbb. Taf. XII, 2 (S. H).

4) ’bs banbelt ftcb hier um einen ©rabfunb mit reichen Keigaben ('Huf. Kothen)* 

VTocb unveröffentlicht. 3ur Form vgl. ’.v tüillers, a. a. ©., Caf. 3, I—2.

5) Jbft. II, 12 f. Wahle, 3ahresfcbr. VIII, S. 203, FK* 20. — IBin OeeFgefafl, 

wie Wahle berichtet, bürfte m. Iß. Faum in Fra0e Fommen. Wir haben es hier wohl mit 

einer Beigabe (?) ober mit ben Kejlen eines anberen ©rabes ?u tun, beffen 23ron?eurne 

(Ißimer) aber arg jerjlört ifl.

6) ©runbrifj Sachfens, S. m, 2lbb. 279*

7) Siebe >5- 3. ISggers, p. 3. 23, 1932, S. 256, 2lbb. 7.

8) 2lbb. W. Schul?, a. a. ©., Caf. XV, 6a u. b u. Tertabb. II.

9) Uslar, Caf. 21-, I (S. 97). ©riffenbe mit elf Stempeln. Weitere Cit.=2lngabe 

f. K. v. Uslar, a. a. ©., S. 221.
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ITtagbeburg)1). Se^teres ift mit einem unleserlichen Stempel verfehen. 23ei 

bem £unb von Strefow liegt au$erbem ein ^weiter 25ronaegriff, ber in einem 

^Knöpfchen enbet. Sr bürfte au einem Sieb mit ruberförmigem Sri ff2) geboren, 

owei ähnliche 25ronaegriffe ftammen aus Vippachebelhaufen, Thür.3).

3n Wörmliij fanb fich in einem (Brab Taf. XLIII, I—3 ein bronaenes 

(Briffbruchftücft wie es Taf. XLIII, 3 abgebilbet ift. gehört au einem ®rab= 

funb aus bem 25eginn bes 3. Oahrh.

Sine zeitlich frühere Stellung nimmt ein Srabfunb von ^Kleinaerbft ein, 

wo äKelle unb Sieb fich in einem (Brab bes 2. Sabrbunberts fanben 4).

3m UTufeum Sisleben wirb eine 23ronaefelle mit hineinpaffenbem Sieb, 

aus ber Umgegenb von Sisleben ftammenb, aufbewahrt5). &ie Sieblöcher 

geigen ein reid>ee Hlufter. owifcben mehreren umlaufenben Linien ift ein 23anb 

liegenber S-förmiger Figuren eingefchoben. Ter 23oben ift burch ein rofetten- 

ähnliches (Bebilbe veraiert. Sr ift eben unb hat einen größeren Turchmeffer 

als ber ^.anb, welcher waagerecht auslabet. Tie (Briffmitte hat atvei kräftige 

Seitenaapfen unb bas (Briffenbe labet beibfeitig weit aus. Ter obere Teil ber 

25elle ift auf ber 2Iuüen feite mit zwei umlaufenben Äillenpaaren veraiert.

2111 biefe 25ronaeta|ferollen mit hineinpaffenbem Sieb gehören zum Wein- 

gefchirr. 3hre ’öerftellung fanb ebenfalls in Tapua etwa in ber Seit von 

150 bis 250 ftatt.

Verfchiebenes. Sin feltenes «Sunbftüd? für bie erften 3abrhunberte 

n. 5tr. ift eine gerippte, hellbräunliche (Blasfchale aus Weifenfels-LSeubefelb6). 

Sie ftellt bei uns ben bisher einaigen ^unb biefer 2lrt bar.

Von ben im 3. CJahth. unb [pater recht häufigen Terra Sigillata* 

,$unben ift ein einaiges (Befäf aus ben erften CJabrbunberten aus einem (Brab 

von Vippachebelhaufen, Thür7) befannt. Ss gehört nach Tragenborff8) 

in bas I. 3ahtb. n. otr. unb ftammt aus ben fübgalltfd>en (Sabrifen von 

(Braufefenque.

!) 2lbb. f. 0. Jelsberg, a. a. 0., S. H5, 2lbb. H, c—e.

2) Siebe Willers, a. a. 0., S. 83.

3) Uslar, S. 2H (cfunbverjeichnis).

4) (Brab vom ITlärj 1939. — UTuf. Döthen, noch unveröffentlicht.

5) Tie cform entfpricht ber 2lbb. 52 bei <?. Willers, a. a. 0., S. 84-. 5um Ulufler 

vgl. bie 2lbb. S. 82—83, a. a. 0.

6) W>. Schulj, a. a. 0., Taf. XIII, 3 (S. 3-8). ^ier wettere ^inweife auf ähnliche 

<funbe. Vgl. Tlitterling, ’^ofbeim, S. 371.

7) Uslar, a. a. 0. Taju Sronjefafferolle nt. Sieb, ein Tongefäfj m. Warjen auf 

Unterteil, bie bas (Befafj im breiten (Bürte! umgeben.

8) Vragenborff, 3. f. S, 23b. 38, 1906, S. 375.
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jVIünzen.

£in anberer „föinfubrartitel'' ftnb bie römifchen tnün;en. Vn einer Äffte1) 

ftnb alle bie tBün;en aus unferem Arbeitsgebiet ;ufammengetragen worben, 

bie etwa bis Für; nach 200 (Septimius Severus) ihre Ausprägung erfuhren, 

lieft ber Ausprägung ber HTün;en ift aber noch nichts ausgefagt, wann fte nun 

eigentlich in bie Erbe Famen. Aus ben 0d>a^funben gebt jebenfalls ;umeift 

hervor, ba$ fte erft recht fpät (3. bis TJdhrh.) ber Erbe übergeben würben. 

23efonbers ;u erwähnen ift hier ber Hlün;funb von Äauftt;, 2tr. Äiebenwerba, 

ber ausnahmsweife in bie ;weite Hälfte bes 2. Vahrh. batiert wirb2). Vas 

babei gefunbene Fleine Stumpfgefäh fpricbt wohl nicht bagegen (vgl. ;ur (Befäfp 

form etwa <Taf. XXXVI, 8 aus Äinbau/Sorge). Viefer ,5imb wirb mit ben 

größeren (Bertnanenbewegungen in Verbinbung gebracht, bie wohl in biefer 

Seit beginnen.

Aus ber Sufammenftellung in Äffte 12 geht hervor, ba$ ftcb bie frühen 

lTlün;ausprägungen in ben Greifen Jerichow I, ITIansfelber SeeFreis, Saal 

Freis, ITJerfeburg (Weißenfels), Ve|faudKöthen unb in ben 25e;irFen Äetp;ig 

unb Bresben ;ahlreicher finben als in ben übrigen (Teilen bes Wittelelbgebietes. 

Viefe (Tatfacbe bürfte mit bem ^anbel in 23e;iehung flehen. Von einer hartem 

barftellung ift abgesehen, ba bei unferer Sufammenftellung bie ^unborte mit 

fpäten tHün;ausprägungen unberücFficbtigt geblieben ftnb.

Handelsverkehr und kulturelle Cdecbfelbeziebungen 

mit den JNacbbarge bieten.

Viefe rötnifche unb provin;talrömifd>e Einfuhrware ift ;umeift burd) ben 

Taufchhanbel in bas germanifche (Bebiet gelangt. Venn nur ;ögernb nahmen 

bie (Bermanen bas (Belbwefen an. &ie VTachrichten bei Tacttus3), nach benen 

,,^ermunburenz/ als Kaufleute bis Augsburg Famen, ftnb in unferem Sufanv 

menhange hier recht beachtenswert (f. u. „Stammesfrage", S. 117).

3) Vgl. baju Äffte 12. — Vie Sufammenftellung erfolgte naä> 21. Raufen, 5u 

fammenftellung ber römifchen MTünjfunbe (Dflfalens in: 2lbban8l. unb 25er. aus bem 

ITIuf. Ulagbeburg 1928, S. 3o5ff. u. Sture 25oltn, Fynden av romerska mynt i 

det fria Germanien.

VerfeH>e, Vie Junbe römifcber unb bvjanttnifcber Utünjen im freien (Ber» 

manten. 19» 25er. r. g. "K., S. 86ff.

2) W. Schul;, Oft5 unb Ißlbgermanen. . . . ^abtesfcbr. XIX, S. 92f.

Jr. VTiquet, IBtn cfunb römtfcber Venare bei 25ab Äiebentverba. 31. f. Uiünjfreunbe 66 

(1931), S. 3^9f* —• Ärwäbnt fei hier, ba£ (ich gan; in ber Vlähe biefes Junbes fieben 

burgunbifcbe 25ranbgrubengräber fanden.

3) Cacitus, Eermanta, c. £1.
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die inbuftrielle 23ebeutung bet römtfchen (Brenjgebiete. Tlus 

bem eigentlichen römifchen (Bebtet flammen bie 23ron;egefähe ber älteren 

Seit. dagegen Fommen bie (Terra»SigilIata»£unbe aus provinjialrömifchen 

(Begenben, bie bie Körner nur milttärifch befett hielten wie ;. 23. (Bailien. 

5u folchen (Bren;gebieten gehörte auch bas norifch’pannontfcbe Äanb. *5ier 

war im Tlusgang ber Äatene;eit eine blühenbe Snbuftrie vorhanben. Von 

ihr ging ein ftarfer (Binfluh <*U6/ ber burd) bie Vermittlung ber tHarfomannen 

in 23öhmen weit nach (Bermanien hineinreichte. So flammen aus norifch^pan» 

nonifchen ^anbwerFerftätten Bibeln wie Tllmgren 2 unb 236 unb eigenartige 

23efchläge wie (Taf. XIII, II u. 15—17. 23ron$ene (Brabbetgaben mit rauten» 

förmigen IKuftern, wie ;. 23. bie geflickte 23ron?efchere aus Wulfen, Taf. XI, 9, 

ober bie bronzenen Schilbfeffeln aus ^ol;wei^tg, (Taf. XVI, 7 unb Äinbau/ 

Sorge, (Taf. XXXIV, werben ebenfalls von btefen inbuftriellen Stätten her» 

geleitet, desgleichen follen auch bie bronzenen (Trtni?born;ubebörteile — mit 

Kusnafnue ber Fnaufförmtgen (£nbbefchläge — unb TrinfhornPettenglieber aus 

YTortcum gekommen fein. da;u ift ;u bemerken, bah «ach preibel1) aus 23öhmen 

nur etwa 20 längliche TrinFhornenbbefcbläge begannt ftnb, fovtel wie bei uns 

aus ©rofromftebt allein belegt ftnb. Tluherbem liegen im HTittelelbgebiet 

biefelben ^rühformen biefer Stücfe vor wie aus 23öhmen2). die 311 verhau» 

belnbe Ware aus bem nortfcb»pannontfcben (Bebtet mühte alfo ohne Verzug 

23öhmen burchwanbert haben.

Tiber aud) auf unferem (Bebtete waren ^anbwerfer vorhanben, wie bie 

£unbe von Körner (Thüringen) unb deffau (Tlnhalt), Taf. VIII, I—5, be» 

{tätigen.

^anbelsftrahen. Über bie *5anbelswege fagen uns bie aus ben Vlachbar» 

gebieten ober gar aus bem röm. üzindufgebiet eingeführten 23ron;efacben 

mancherlei aus. diefe Tlltfachen ftnben ftch mitfamt ben römtfchen Ulünjen 

mehr noch bie Sieblungen entlang ben alten *5anbelsftrahen, bie tumeift 

ben ^luhläufen folgten. So fommt als VTorb»Süb»Verbinbung h^wptfächltd) 

ber t£lbelauf in £rage. j£r fanb feine ^ortfe^ung im £auf ber Hlolbau unb 

lief bann ;unächft wohl in ben groben Umfchlagpla^ Tarnuntum ein. 'Irin 

anberer ^aupthanbelsweg aus bem Süben von 2lugsburg=Y7ürnberg hev ift 

bei (DberhofcSuhl über ben (Thüringer Walb gegangen, wo er ftch teilte. 

t£tne Strahe führte entlang ber <Bera»Unftrut, eine anbere burd> bie (Bolbene 

Tlue ins lltansfelbifche unb weiter entlang ber Saale unb X£lbe mit verfchiebenen 

?lb;weigungen norbwärts.

Ü Preibel, a. a. <B., S. I98.

2) Vgl. aud) bie Junbe aus (Botlarrb bet (B. 2llmgren u. 23. Vterman, IBifenjeit 

(Botlanbs Ip23.
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Beziehungen 511 ben germanifchen Vlachbargebieten. Wie 

ftarf bie Wechfelbeziehungen unferer ©ruppe ;ur Vlachbarfchaft waren, bavon 

geben mancherlei iPinge Xusfunft. Schon bei bem Kapitel über bie ©efä^5 

Verzierung haben wir barauf hingewiefen, baü ber elbgermanifchen Kultur 

wäbrenb unferer Stufe A unb zu Beginn ber Stufe B ein ftarfer 2lusbreitungs- 

brang innewohnte.

Speziell mit unferer ©nippe bürften ^unbe zufawmenhängen, bie im 

Hfaingebiet bei Würzburg unb Ocbfenfurth1) gemacht würben. Xie 2lltfachen 

beiber Orte gehören ber Stufe A an. Xine Verbinbung biefer archäologifchen 

Belege mit ben älteften fchriftlichen Nachrichten2) bürfte bereits möglich fein3). 

Xs werben „^ermunburen" genannt, bie 2lhenobarbus im ehemaligen tTTarfo= 

mannengebiet — allerbings füblich vom mittleren tllain4 5 6 7 8 9) — anftebelte.

2lnbers verhält es ftch bagegen wahrfcheinlicb mit /funben bei Koblenz 

unb tllainz5), bie eher nach bem nörblicften als nach bem mittleren Xlbgebiet 

weifen. Xiefe Vermutung legen vor allem bie ©efäfwerzierung6) unb bie £ibel= 

form7) biefer >5unborte nabe.

Xin anberes ©ebiet, bas aus bem mittleren Xlbgebiet Xinflüffe aufzw 

weifen fd>eint, ift Böhmen. Wir haben biefe bereits näher bargelegt, als wir 

bie Situlen ber <Sorm 18) unb bie Xrehfcbeibengefäfye bebanbelten. Xiich hier 

gehören bie in $rage fommenben ^unbe unferer Stufe A an.

?lucb Scbleften hat typifcb elbgermanifche Käbcbenverzierung aufzu= 

weifen, /funborte unb llTu ft er ftnb bereits im Kapitel über bie Verzierung an 

ben ©efäfen erwähnt. Xs fcheint ftcf> um ©efä-fze aus ben Stufen A unb B 

Zu hanbeln (f. Beilage I, Anhang Ib).

25ei ben polnifchen ^unben, bie IKoftrzewsH9) zuftrnmengeftellt hat, 

bürfte es ftch ganz allgemein um elbgermanifcbe 2^ultureinfiüÜ*e hanbeln. 2luch 

fcheinen fte ftch nicht nur auf bie Stufe A zu befcf»ränfen.

Umgekehrt laffen ftch nun aud) Xinflüffe aus ben Nachbargebieten bei 

uns feftftellen. fcie engen Beziehungen zw Norbharzgruppe unb wm norb-

Ü Siebe Beilage I, Tlnbang la, Nr. I u. 3.

2) Siebe Xio (taffius, 55, JOa, 2.

3) Dgl. Mu Uslar, S. 182.

4) Siebe X. Schmibt, Xie Weftgermanen I, 1938, S. 96.

5) Siebe Beilage I, 2lnbang la, Nr. 2 unb 4.

6) i£tne ähnliche Verzierung fanb ftcb im Oräherfelb ^arfefelb, f. ID. IDegcwig, 

Xaf. 2, 5. 1605.

7) Siebe 2llmgren, S. 7ff. ^auptfunbgebiet biefer <fit>eln ift bie Nie8erelbe= 

gegenb.

8) 2*n biefem Öufammenbcmg fei auf bie bei ID. Schulz, ^ahresfcbr. XVI, 1928, 

2lbb. 28 r>orbanbene Txarte hingewiefen. ^ier wirb bie Verbreitung ber Tonfttulen im 

lülb» Saalegebiet gezeigt.

9) TZofirzewsFi, Die rabcbent>erzierten (Befaße Polens. UIannus=BibI. 13, 1914, 

S. 82 ff.
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elbifcßen /fotmenkreis betr. bet (Brabgefäße — befonbers in ber Stufe A — 

ftnb uns aus bet typologifcßen E>etracbtungsweife bereits bekannt, fo baß wir 

hier nicßt näßer barauf einjugeßen braucßen.

Über Böhmen Farn wohl bas auf ben (Befäßwanbungen angebrachte 

Stufenmufter Für; vor Beginn unferer Seitrechnung nach betn /freien (Bermanten 

unb bamit aucß ;u uns. Einßüffe inbuftrieller ?lrt ftnb von Tllmgren1) aus* 

führltcß beßanbelt. Wenngleich beute einige Einschränkungen bezüglich ber 

Spätlateneßbeln unb ber Trinkßornbefcßläge (?) gemacht werben muffen, fo 

ift hoch ber ftarke Kulturftrom aus bem Silben im freien (Bermanien befonbers 

in ber augufteifcßen Seit nicht ;u verkennen.

2fm ftärkften von allen ift jebocb ein Einfluß aus bem öftlicßen (Bermanien. 

3n ber ^auptfacße ftnb es Verfferungstedmiken unb (Befaßformen, wie wir fte 

aus 2lrtern unb SäcFwar aus ber ^rühftufe kennengelernt haben2).

SOie kulturellen Verbinbungen ^wifcßen ben Elbgermanen unb ben nörb= 

lieben Oftgermanen bat bereits 3ahn3) auf (Brunb verfeßiebener Waffenformen 

naeßgewiefen. 2?ie Anregung gebt hierbei ebenfalls vom Offen aus.

Eine ftarke einßeimifeße Komponente einer keltifcßen Keffbevölkerung (?) 

macht fteß anfebeinenb in ben tDrehfcheibengefäßen geltenb, ba bie 3?rehfcßeibe 

ben nörblicßen Elbgermanen fonft fremb ift. /ferner zeigen verfeßiebene Beigaben 

feltifebes (Bepräge, wie ;. B. bie bureßbroeßenen (Bürtelßaken4), bie (Bürtelringe5) 

unb bie Knotenarmringe6). Ob fteß in ben dantenfpinen mit ausgefeßnittenem 

Blatt kelti[eher Einfluß geltenb machte, ift febwer ;u entfeßeiben 7).

«Derartig „Keltifcßes" flnbet fteß nur ;u Beginn ber Stufe A.

2lus bem weftluberen Kulturgebiet ftnb erft feit ber Stufe C Einflüffe auf 

bie Verfferungsart (Tupfen, ^inftid^e, Warten u. ä.) unb (Befäßform (?, flehe 

bie Tlusführungen ;ur Situla ber ^orm 3) unverkennbar.

Solche gegenfeitigen Begießungen ftnb bemnaeß in allen Stufen nacß;u= 

weifen. 3?avon gibt bas (Brab a) von Klein;erbft*Scßwabenßeibe unb ein kiir;licß 

auf bemfelben (Bräberfelb gefunbenes Bron;egefäß mit reießem Hnßalt aus ber 

Stufe B erneut Zeugnis8). Unverkennbar nimmt babei bie Stufe A eine Son* 

berftellung ein. 5)as betrifft fowobl bie provinffalrömifcße Einfuhrware als 

ß <2>. 2llmgren, Sur Bebeutung bes Ularkomannenreicßes. .. Ulannus 5, 1913, 

S. 265 ff.

2) Pgl. ba;u Beilage I, 2lnbang Ic.

3) UI. Bahn, Ulannus 5, 1913, S. 75 ff.

4) W. Schul;, Oabresfchr. XVI, 1938, S. «ff.

5) Sberfelhe, a. a. <h., S. 66.

6) Vgl. 2lbb. p. Kupka, Stenbaler Beiträge II, 1905/09, S. 273, fftg. 2, I.

7) Pgl. ba;u W. Schul;, a. a. <h., S. 98/99»

UI. 3aßn, Bewaffnung, S. 75ff. halt fte für gerntanifch.

8) Uluf. Kötßen; noch nicht veröffentlicht (vgl. bas Kapitel „Köm. Einfuhr* 

wate").
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aud> bie kulturellen Wecßfelbe;iebungen. i£s war eine große ^lütejeit, bereu 

beginn fcbon im Anfang bes legten Habrßunberts v. 5tr. ;u liegen fcßeint. 

'Tiit biefen ouftänben bürfte aud> bie von (Tacitus ((Bermania c. H) bereits 

erwähnte nacßricßt (f. S. 102) in oufammenbang ;u bringen fein. Hüt 25e= 

ginn ber Stufe B fegt bann bei unferer mittelelbgermanifcben (Bruppe ein 

von außen ber ungleich weniger ftark beeinflußter Seitabfcbnitt ein.

ötrft mit ber Stufe C werben bann von neuem bei uns frembwirkenbe 

j^rfcßeinungen in ber (Brabausftattung ftcßtbar.

Die zeitliche Hbgrenzimg der Gräberfelder.

5L)ie Aufteilung ber Altfacßen würbe an ^anb bes typologifcßen ££ntwicf= 

lungsganges ber Keramik auf unfere brei Stufen A bis C im einzelnen bereits 

burcßgefübrt. So finb wir in ber J£age, bie ju einer Stufe gebörenben &inge

Abb. 6. f£lbgermanifd>e Junbe aus ber Stufe A im IHittelelbgebiet 

(vgl. baju Aifie IO).
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auf einer ^unbFarte ;ufammen;utragen. ^)ies ift wichtig, weil aus folchen 

(SunbFarten nun wieber her (Bang, bie dichte unb bie £age her 55effeblung in 

Öen einzelnen Ztitabfcbmtten ;u erFennen finb, wie aus ben Tlbb. 6—8 fo 

auffällig bervorgebt. £?ie 2lltfacf>en aus unferer Stufe A, 2lbb. 6, finben ftcb

Mbb. 7.

IFlbgermantfcbe Junbe aus 8er Stufe B im Blittelelbgebiet 

(vgl. 8aju Utfle 10).

banach vornehmlich im weftfaalifchen (Bebiet, finb aber <E. auch bereits im 

l^lbgebiet vorbanben. 3?ie weftlichfte (Bren;e ber mittelelbgermanifchen Kultur 

noct> 3« beginn unferer Zeitrechnung bilben bie £unbe aus 33raunfct>weig, (Brofh 

freben, ^eiligenftabt unb örifenach-Stregba/Tbür.

dagegen gibt bie ^unbFarte Tlbb. 7 für Stufe B ein völlig anbers geartetes 

23ilb. £)ie ^auptfunbmaffe liegt nun am fogenannten O>Fnie bid>t beieiw 

anber.
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SDies hat bereits W. Schul? in einer A’unblarte ?um 2lusbru(S gebracht unb 

als Umfteblung be?eid)net1). tiefer erfte 2lbfd>nitt fd>Iie^t etwa mit bem 

(Bräberfelb von Brüchern ab. 3bas ift für uns ber ^auptgrunb, hier bie erfte 

Stufe A nuferer periobe enben unb bie ?weite (B) beginnen ?u taffen. Tburafte* 

riftifch für bie ^rühftufe ftnb vornehmlich bie bocbgefcbweiften Spätlatene* 

fibeln mit oberer b?w. unterer Sehne unb mit meift burcf>brod)enem Vlabel* 

halter, fowie frühefte provin?ialrömifche Bibeln, wie u. a. bie Tluciffaübel.

2lbb. 8.

ISlbgermarufcbe <funbc aus ber Stufe C im HTtttelelbgebiet 

(r>gl. baju XLifte 10).

Ta aber in 2fcücf>ern fchon Tlugenübeln wie 2llmgren 1-5 vorfommen unb 

bie Situlen ?u einem großen Teil bereits mit mannigfachen Stufenmuftern ver* 

?iert ftnb, fo reicht biefes (Bräberfelb noch in unfere ?weite Stufe B hinein. 

Tbiefe wollen wir mit obiger 2lugenübelform beginnen laßen. i£s ünben ftd> 

jegt StügbalFenübeln unb ^rühfortnen von 2llmgren (Bruppe I—IV, woju 

frühe provin?ialrömifche tSibeltypen fommen. Tas l£nbe ber Stufe B wirb 

beftimmt burch ben Tlbbrucf) ber 23eftattungspläge 23ornig, proftg, 2$lein?erbft, 

Wulfen unb ^ol?weißig.

l£rft in ber legten Stufe C treten bie fpäten ^ibelformen von TUmgren 

(Bruppe II (wie ?. 23. Tllmgren 29) unb (Bruppe IV (Trompeten* unb 2Vüe* 

Übeln) auf, wo fte mitunter bereits ?ufammen mit ben Sd)eibenübeln vor*

’) YO. Schul?, ^abresfcbr. XI, 1925, S. 66, 2lbb. 13.
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berrfchen. Tlußerbem begegnen fegt auch in bet (Befaß Verzierung «rubere <Cecb= 

nifen, fowie Umwanbiungen in ben (Befaßen ber /form 2. Unfere /funbVarte, 

2lbb. 8 ergibt noch etwa ein ähnliches 25efteblungsbilb, wie wir es in ber Stufe B 

feftftellen konnten. üzs beginnt aber wieber ein Übergreifen ber ^unborte auf 

weftfaaltfcbes (Bebiet.

SOiefe 2lb|cbnitte mit abfoluten Sablen zu umgrenzen, ift recht fcßwer. 

£)a Schulz bas (Bräberfelb von tKeisborf1) auf (Brunb einiger gefcbweifter 

Spätlateneßbeln noch bis in bie zweite Hälfte bes legten Jabrbunberts v. Str. 

reichen läßt, bie V7eubefteblung (Thüringens2) aber z« beginn unferer Seit’ 

recbnung mit einem Spielraum in bas vorbergehenbe Jahrbunbert annimmt, 

2(iefebufch3) anbererfeits bie 2lugenßbel 2llmgren 5 5 etwa bem I. ‘Jahrzehnt, 

b. b. alfo bem Anfang bes I. Jabrb. n. Str. jinveift, fo würbe unfere Stufe A 

etwa von 50 vor bis Io (?) n. Str. zu beftimmen fein4). £ne (Bräberfelber £eps, 

WeißenfelS’23eubefelb unb Brüchern (legteres mit ^infcßränFung, f.o.) würben 

alfo ben zeitlichen ?lbfchluß bilben5).

3?ie Stufe B bagegen ift Baum mit einer abfoluten Sabl abzufcbließen, fo 

bah wir hier einen weiteren Spielraum annebmen müßen. VSacb ben in ben 

(Bräberfelbern von 25ornig, proftg, IKleinzerbft, Wulfen vorßanbenen Bibeln6) 

bauern fie etwa bis in bie Übergangszeit vom I. zum 2. Jabrbunbert n. Str. 

£ie (Befäßformen laßen bagegen einen zeitlichen Spielraum in bas 2. Jabrb. 

offen, fo befonbers in ben (Bräberfelbern proftg, Wulfen, Jolzweißig. danach 

würbe bie Stufe B alfo bie Seit von Io (?) n. Str. bis um 125 n. Str. umfaßen. 

■Das fBnbe ber hier zu beßanbelnben periobe wirb burcb bie (Bräberfelber 

von Sahna unb Jlinbau/Sorge beftimmt. Da beibe fcßon Scbeibenßbeln unb 

Bibeln fpätefter /form wie 2llmgren 151 bis 153 führen, bie in ben Übergang 

vom 2. zum 3. Jahrb. bzw. fcßon in ben Anfang bes 3. Jabrb. batiert werben, 

wie aucß bie zweigliebrigen Xrmbruftßbeln aus bem (Bräberfelb JLinbaw Sorge, 

fo laffen wir bie legte Stufe C mit bem beginn bes 3. Jabrb. fcbließen. Das 

(Bräberfelb Äinbau/Sorge bürfte jeboctz barüber binausreicben, wie bie (Befaß’ 

formen ernennen laffen.

Die zeitliche Dauer ber einzelnen (Bräberfelber haben wir auf 2lbb. 9 farto- 

grapbifcb bargeftellt. 2lus biefer Darftellung läßt ßcb einmal bie zeitlich außer’ 

]) W. Schul?, Jabresfcbr. XVI, 1928, S. 71 f.

2) Derfelbe, a. a. <2X, S. 70.

3) vf. Ixiefebufcb, Die abfolute (tbronologie, S. 76.

4) Die von W. Schul?, a. a. <D., S. 75/76, aufgefübrten Junbe von <Dlue8Itn= 

bürg, Dbale, ^obenetrleben, 25ernburg fcbeinen uns etwas älter als unfere Stufe A 

?u fein unb ftnb aus btefetn (Srunbc nicht mehr auf ber vfunbfarte verzeichnet.

5) 2lucb (Hrofjromflebt reicht mit feinen 2lugenftbeln noch bis an bie Stufe B 

heran (fiebe Beilage II, (Lifte I).

6) Dgl. ba?u Beilage II.
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orbentlid) Eur;e 25elegfrift einzelner ^riebböfe entnehmen. S>iefe ftnb allerbings 

aud) ;ablenmäüig nicht all;« groü, mit Tluenabme von (Broffromftebt (über 200),

2lbb. 9. Tabelle: Seitbauer bet (Bräberfelber.

« c S ■S’S’ — 'S
u? 3 «s. e ’S 5 ~E -5 5 £ 3h

v s* <■* c 3 5. Lu t o. r s> h rt u_ -Q

<x» c 5 £ ±r£.. % & £ S-

3** t4 <• U U» W . •■ ■' Tj 0 jo* j... 0 “ ft ’H k.jä 3/0 Ettq Q >3 *5 5=J

J>Q_

Ztw.

5Q _

JQ.O-

J50_

200

JL5Q

lll

Profit; (über 100) unb Einbau/Sorge (über 2001). £üe übrigen (Bräberfelber 

fc^wanfen ;wifd)en Io (ober nod> weniger) unb etwa £0 (Bräbern.

x) Bei bem (Bräberfelb Scbfopau bürfte bte in älteren ^Literaturen vermutete grofje 

ilnjahl ber (Bräber etwas ju b°d> angefeigt fein. Dgl. bie SufammenfteUung ber 2lb- 

bilbungen in Beilage I, Junbortverjeicbnis.
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Vie »oauptfieblungsperiöbe liegt bemnach twifcben bem Tlusgang bet 

Stufe A unb bem 25egtnn bet Stufe C, alfo ;wifchen bem beginn unferer Seit* 

rechnung unb etwa bem erften Vrittel bes 2. 3ahrh. Vanach brechen verriebene 

Sräberfelber ab, wovon nur Sahna unb Einbau/Sorge eine 2lusnal>me bilben, 

bie bis ins 3. Sahrh. fortbauern.

Die ßefiedlungsentwichlung und Gebietsabgrenzung.

den von Schul; bereits erbrachten Srgebntlfen fcblie^en ftcb im großen 

unb ganzen auch unfere Unterfucbungen an1). Vie l£inwanberung erfolgte am 

Snbe bes legten 3abrb. v. Str. vom nörblidjen Tlusgangsgebiet rings um ben 

^ar; herum fübwärts (ftebe 2lbb. 6). San; (Erringen würbe befegt. Sine 

Heine Sruppe brang fogar bis ;um HTaingebiet vor2), Sum anberen würbe 

auch bas Blulbemünbungsgebiet befiebelt mit X-icbtung elbaufwärts unb 2lus= 

ftrablung nach Sachfen.

An ber Stufe A bilbet bie Saale ben ^auptnerv bes Sieblungsgebietes. 

Y7ur im Sebiet biefes ^luffes liegen — abgefeben von tlleisborf — bie großen 

Sräberfelber ber £rüb;eit: Sro^romftebt, Scbfopau, Brüchern. 2lus Thüringen 

ftnb ;umeift nur Sieblungs-' ober ü£in;elfunbe begannt. Vamit wirb m. be= 

wiefen, ba£ bie am i£nbe bes legten Aabrb. v. Str. bort erfolgte iXinwanberung 

Feine tiefen Wurzeln gefchlagen bat.

Su beginn bes I. Sabrb. n. Str. wirb Thüringen unb barüber hinaus 

ber gefamte Strich weftlicb ber SaaIe=Slbelinte faft vollftänbig geräumt. Muf 

bie faft völlige ^unbleere biefes Sebietes im I. Aabrb. haben bereits W. Schul;3) 

unb p. Stimm4) bingewiefen. £in durchleben frübefter Xäbcbentechnif lä^t 

ftcb in Sräberfelbern ober anberen gefchloffenen ^unben aus jenem Sebiet nicht 

nachweifen. Sefä^e mit KäbchenteSniF jüngerer 2lrt — etwa unferer Stufe B 

entfprechenb — fanben ftcb nirgenbs in Thüringen5).

J) Ibin ähnlicher 'Vorgang wie für bie Stufe A bei uns bat ftcb anfcbeinenb jur 

felbcn Seit in 25ranbenburg (^avelgebiet) bei ben Semnen abgefpieit, vgl. ba;u 

CD. Jfelsberg, XTIannus X6rg.=25b. 7, S. I3Of.

2) Uslar, Taf. 56, 2.

8) IV. Schul;, 3abtesfcbr. XI, 1925, S. 66 (2lbb. 13, JunbFarte). Aahresfchr. 

XVI, 1928, S. 86.

4) P. (Stimm, ^abte&ftbt. XVIII, 1930, S. Io2f.

5) Vgl. XV. Schul;, Aabresfcbr. XI, 1925, S. 37ff. (S. 63)> 

Verfelbe, Ulannus ÜJrg.=25b. 3, 1923, S. 5£f.

Verfelbe, Aabresfcbr. XVI, 1928, S. £9ff (S. 68f).

dagegen glaubt Uslar, S. 51, auf Cbrunb einiger Sieblungsfunbe, befonbers 

Balbersbcint b. XVür;burg, behaupten ;u bürfen, bafj bie frühe TiäbcbentecbniF ftcb „hier 

unb ba länger gehalten bat". — Vie non ihm auf Vaf. 19, £6 a. a. CD. abgebilbete 

(Befä^unterteilfcberbe aus OUnteln (bie übrigens auf bem 3&opf fielet) ;eigt fo feine unb 

Heine bicbte ISinbrücfe, baft fte tvopl noch an ben 2lnfang bes erften Aabrbunberts n. Str. 

gehören bürfte.
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77 ad) bem Xücf;ug auf bie Elbelinie1) feit bet Stufe B finben ftcb bie 

größeren Fnebböfe nur noch rechts ber ©aale: wie Wulfen, Xlefnterbft, »5 oh 

weifng, Bornin, Fichtenberg, profil u. a.

Tas Xernfteblungslanb ift im I. unb 2. Xabrbunbert bas engere Wittel* 

elbgebiet, wie bie Funbfarten Xbb. 7 u. 8 feigen. 2lucb jegt ift Sacbfen an* 

fcheinenb nur Xusftrablungsgebiet. Eine ftarfe Schar faß jeboch in ber Tres* 

bener unb Xiefaer (ßegenb, wie bas ©räberfelb von proftn bezeugt (vgl. 2lbb. 7).

Es erbebt ftcb nun bie Frage nach bem Verbleib unferer ©ruppe.

Wie wir bei unferer typologifcben Betrachtung unb bei ber reiflichen Xb* 

gren;ung ber Beftattungspläge faben, ift an?unehmen, ba$ ein großer Teil ber 

einbeimifd?en Bevölferung etwa ;u Beginn bes 2. Vabrb. bas mittlere Elb* 

gebiet verlädt, Eine F«nb;unabme in ben Hacbbarlänbern ift ;u biefer Seit 

lebiglicb in Thüringen feft;uftellen2).

Ein anberer Teil bat aud) am marfomannifcben Xriege teilgenommen 

(vgl. bas Xapitel „Stammesfrage" S. 178ff.). Vebocb bat biefe Tatfacbe auf 

bas böbmifcbe Fwnbmaterial wenig Einfluß gehabt3). So bleibt nur bie Wog* 

liebfeit, bie hier bei uns fefhuftellenbe Fnnbabnabme feit bem 2. Vahrb. mit ber 

Funbrunabme in Thüringen ;u verbinben. Tarauf beuten auch bie fpäteren 

Begattungen in ben ©räberfelbern von ©ro^rornftebt unb Weiüenfels=Beube* 

felb unb von Bitterfelb (Wuf. Bitterfelb), Xeuben, Xr. Bitterfelb (JL f. V.* 

6alle), Werfeburg (Wuf. Werfeburg), unb anbere bin, bereu Urnen ftcb an fpä* 

tefte Situiert unferer Form 2 unb 3 anfcblieffen laffen4).

3n biefem oufammenhange fei auf bie für bas Wittelelbgebiet in ben erften 

3'abrbunberten n. otr. eigentümliche Felberung am ©efäfiunterteil bingewiefen. 

Eine ähnliche Ver;ierungsart finbet ftcb im Übergang vom 2. ;um 3. 3abrb. in 

Wöri^fd)5). Tie früher ftreifenförmige Einteilung am Unterteil ift nun in eine 

fiäcbenbebecfenbe umgewanbelt.

Eine Verlagerung nach Weften bat bereits W. Schul;6) angenommen. Er 

wies babei auf bie owifchenftellung bes F«fffd)alengefäffes ?wtfcben ben Situlen 

ber Form I unb ben ©efäf;en ber mittleren Xaiferjeit bin. Tiefe Xnnabme finbet 

burch unfere Unterfucbungen auf ©runb bes Entwicklungsganges ber F«© 

’) Tie Einnahme einer 2Ibwan8erung eines Bevölferungsteiles nach Böhmen 

legen verfchtebene Beobachtungen nabe, bie wir bereits bei ber Betrachtung ber Situlen 

ber Form I (S. 26ff.) unb ber Trehfcheibengefäf;e (S. I6ff.) erwähnt haben. Iktn un* 

umftoflicber Beweis jeboch Iaft ftcb nicht erbringen.

2) W. Schul;, 3abresfchr. XI, 1925, S. 63. X^gl. Uslar, S. B8ff.

3) Siebe ’n. Pretbel, (Bermanen in Böhmen I, S. 368.

4) Vgl. u. a. W. Schul;, ein fpätfaifer;eitlicber Xajlenverfchluf von Wegen* 

borf, Xr. cUuerfurt, Sahresfcbr. XV, 1927, S. 92ff., 2lbb. 3.

5) 2lbb. W. Schul;, Ulannus I£rg.=B8. 3, 1923, Taf. 6, II.

6) IV. Schul;, ITlannus «rg.=Bb. 3, 1923, S. 55.
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bilbung bei bet ^orm 3 (f. b.) vollauf ihre Beftätigung. Seigten bie ^ußgefäße 

bet ^rühftufe noch jeweils bie urfprüngliche (Beftalt bet Urnen, aus benen fte 

hervorgegangen waren, fo haben fte nunmehr burchaus bie für bie Spätzeit 

typifcbe Schalenform.

Wie wir bereits bei ber Betrachtung ber topfartigen formen barauf hin» 

gewiefen haben, ftnb biefe ebenfalls in ben weftlicheren (Bebieten nachweisbar 

unb zwar fcbon ;u Beginn unferer Seitrechnung. demzufolge bürfte bort bie 

Umgruppierung unb ^erausbilbung neuer politifcher Stammeszentren mit 

kulturellen Eigenheiten ganz allmählich im Verlauf bes erften unb ^weiten 

3abrbunberts n. Str. erfolgt fein. die KäbchenFeramtF bagegen ift eigenartiger» 

weife nicht baran beteiligt. Eebiglich im ^weiten 3ahrhunbert ftnben ftct> ganz 

vereinzelt Xäbcbenverzieritngen im linFsfaalifchen (Bebtet, wie ;. B. in 2$öUeba, 

2$r. Eckartsberga ('TTuf. ^Kölleba).

Eine völlige 3lbwanberung unferer (Bruppe ift aber nicht erfolgt. das be» 

ftätigen bie (Bräberfelber Sahna, Einbau/Sorge unb anbere Heinere 5unbe.

Jür bie Spätzeit, in ber ein neuer, aus bem Süboften Fommenber ^Kultur» 

ftrom fleh immer ftärFer bemerkbar macht1), werben bann bie Bibeln mit zwei» 

gliebriger TlrmbruftFonftruFtion unb bie Bibeln tn. u. in ihren Weiterent» 

witflungen bezeichnend 3hr Beginn etwa bilbet baher bie zeitliche (Brenze ber 

hier zu beh<tnbelnben periobe.

die (Bebietsabgrenzung. die räumliche 2lusbehnung ift in ber ^rüb» 

ftufe außerorbentlich groß, jeboch nur für eine fehr Furze Seit. 3m Weften ift 

bie Wefer»Werra»Einie zum Teil überfchritten (flehe bas Kapitel „Beziehungen 

zu ben VTachbargebieten" S. Wff.)2). 3m Ylorboften unb Vlorben bagegen ift 

unfer germanifcher Stamm burch ben Fläming unb bie Ehre gegen bas Sem» 

nonengebtet abgegrenzt. Veach ihrer Eage (f. 2lbb. 6) ift wohl bie Fleine alt» 

märFifche ^unbgruppe3) ben Semnonen zuzurechnen. 3m Süben bagegen 

trennt ein breiter funbleerer bewalbeter (Bebirgsftreifen unfer (Bebiet von bem 

ber UlarFontannen.

Hach ber Umfteblung (im erften drittel bes I. 3<thrh. n. Str.) verläuft bie 

Weftgrenze etwa von 3lFen a. d Elbe über Brüchern, 2$r. deffau»2$öthen, 

SchenFenberg, 2$r. delitzfch, SchFeubitz, 2$r. Werfeburg, nach Bornttz, 2$r. 

Seitz. 3Me Saale wirb alfo nach ben archäologifchen £unben nirgenbs mehr er» 

reicht ober gar überfchritten. Ein wichtiger Saaleübergang bei Weißenfels» 

Beubefelb war zu Beginn unferer Seitrechnung noch im Befitz ber Elbger» 

manen4).

x) 2llmgren, S. 8E

2) Dgl. Uslar, Eaf. 56, 2.

3) Stehe J. Äuchenbuch, 3ahresfd>r. XXIV, 1936, S. 22E 

„bermunburtfcb" bezeichnen.

4) Vgl. W. Schul?, Ulannus Erg.»Bb. 3, 1923, S. 55.

□ abteSfdjrift, 23b. XXXII

3. mochte fte als

8
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□m Süben ift in Öen Stufen B unb C ein breiter funbleerer Streifen vor* 

banben, wie auvor in Stufe A. £ie Saale ift im Weften ©renagebiet geworben, 

wäbrenb im Y7orbweften unb Vlorben bie Abtrennung von ben Semnonen 

nicht fonberlid) ftark ift. s^aber ift es 5. 33. fd>wer au entfcbeiben, wobin ein 

<Sunb wie ber von Kaben, prov. 23ranbenburg, f. Abb. 8, mitten im Fläming 

völkifcb ?u ftellen ift. 2$offtnna*peterfenx) rechnen ibn aum „hermunburifcben" 

©ebiet, wäbrenb ©utbjabr* 2) ihn aunt femnonifcben ^unbkreis aäblt. tiefer 

<Sunb fpricf)t (ebenfalls für bie enge Verbinbung beiber Volkerfd?aften. darüber 

hinaus beutet er einen Verkehrs* unb ^anbelsweg an, wie ftcberltcb auch bie 

£unbe von ©rüna unb TUofter Sinna, beibe in ber provina 33ranbenburg, 

f. Abb. 7 unb Abb. 8.

Zurarnrn enfaffung,

£>as wefentlicbfte Ergebnis nuferer Unterfucbungen ift bie ^erausarbei* 

tung ber brei Stufen A—C. Sie ftnb nicht willkürlich gefegt, fonbern fteben in 

engem Sufammenbang mit ber kulturellen (unb politifcben) Entwicklung unferes 

germanifcfjen Stammes.

Jwtfcben ben einaelnen Abfchnitten ift ftets ein mehr ober weniger ftarker 

Einfcbnitt erkennbar. Er tritt aber nie plötzlich auf; bocb gebt bie Entwicklung 

ftets aiemlich rafch vonftatten.

Von ben ©efäfen haben Iebiglicb bie ^orm 2 unb 5 burcbgebalten, wie wir 

bereits als Ergebnis unferer formenkunblichen Unterfucbung feftgeftellt haben. 

Heutere führt fogar au einer neuen 5orm wie Taf. II, 2 (Einbau/Sorge). 

Erftere aber ift kennaeichnenb geworben für bie ganae periobe, ähnlich ber Scba* 

lenurne ber fpäteren Seit ober ber <Eobenborfer Urne aus ber Eateneaeit her. 

(Eobenborfer Urne — Situla ,$ortn 2 — Schalenurne bilben baber bie 

gerablinige Weiterentwicklung ber norbelbgermanifcben Keramik feit bem 23e* 

ginn ber Eateneaeit.

Von ben Beigaben ftnb befonbers bie Waffen cbarakteriftifcb. Schon am 

Enbe ber Stufe A unb au beginn ber Stufe B ift an >3anb bes ©räberfelbes 

Brüchern — auch in beaug auf bie übrigen Altfachen — ein ftarker Unterfcbieb 

gegenüber ben älteren ^riebhofen wie IBetsborf, Schkopau unb ©rofromftebt au 

erkennen3). Ausgefprocbene Waffengräberfelber ftnb feitbem nirgenbs mehr an* 

autreffen. 3?ie älteren Tonnen ber Waffen, bie ftch burch ihre £änge ausaetchnen, 

wie bie Schwerter (minbeftens 80—90 cm lang), Scbilbbuckel mit langer Stange 

unb Eanaenfpitaen (minbeftens 30—$0 cm lang unb mit fcharfem JUittelgrat)

J) 5Rofftnna = Peterfen, Ulannus 25, 1933, S. 23, VTr. 6A

2) A. (Butbjabr, Semnonen (Junbkarte).

3) Siebe W. Scbul3, 3abresfd>r. XVI, 1928, S. 83.
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kommen in ^rüdxrn gerabe noch vor. Seitbem herrfchen bie Kurzformen. 

2lber fchon am Enbe ber Stufe C änbert fich wieberum bas Bilb. £üe Schwerter 

werben länger, bie Schilbbuckel erhalten wie früher eine Stange, jeboch kräftiger 

unb länger. CJahn nimmt nun an, bah „ein KultureinÜufj (aus bem Süboften) 

bie alten Xateneformen wieber eingeführt habe"1). Wenn er recht hat, bann 

wäre in ber Übergangszeit vom 2. zum 3. 3abrh. für bas Elbgebiet auf (Brunb 

obiger Waffenformen eine vom oftgermanifchen (Bebtet ausgehenbe Kultur» 

ein Wirkung feffzuftellen.

2lls neue Waffen kommen jegt eiferne lipte hinzu wie in Äinbau/Sorge, 

(Br. o (cEaf. XXXIV, 7). 33'iefe Waffenart ift aus ber Spätlatenezeit vom 

(Bräberfelb fUeisborf bekannt; hier fanben ftch brei eiferne 2ipte (St. 'Huf. 

Berlin).

£)ie gefchweiften '.Keffer verfcfavinben mit ber Stufe B faft völlig unb es 

fjnben fich zulegt nur noch bie geraben.

2lucb bei bem Schmuck änbert ftch manches, was im einzelnen nicht noch 

einmal aufgeführt werben foll. Wir wollen hier beshalb nur auf einiges hin» 

weifen. 3?ie Entwicklung ber Bibeln ift bekannt. (Berabe bei ihnen lüft fich eine 

au^erorbentlid) abwechflungsreiche ^ormenbilbung feftftellen. Erwähnens» 

wert erfcheint uns bie (Eatfache, bah bei ben brei ^auptformen : a) ^arfenfibel —

b) Hugenftbel — c) Zweilappige Kollenkappenftbel, fich biefelbe Entwicklung 

feftftellen läft. 2lm 2lnfang ftehen bie einfachen, ganz fchlichten formen wie 

Schulz, Xahresfchrift XVI, «Eaf. I, 5; 2llmgren 4-1 unb 2llmgren 24- unb am 

Enbe bie reich verzierten unb großen formen wie Schulz, a. a. 0., <Eaf. I, 7—8; 

Tllmgren 60 unb 2llmgren 2h. £)ie prächtigen birnförmigen Berlocke kommen an» 

fcbeinenb nur in Stufe B vor. Silber»$ibeln unb »Ylabeln beftimmter $orm 

häufen ftch in Einbau/Sorge. Knochenkämme gehören nur in ben legten 

2lbfchnitt unferer periobe. (3ier finbet ftch nun faft ftets bas fogenannte Urnen» 

harz, £üe ftark profilierten (Bürtelfchnallen ber ffrülfftufen ftnb abgelöft von 

einfachen rahmenförmigen. 2luf bie rafffe Anbetung in ber (Befäfverzierung 

fei hier nur nebenbei hingewiefen.

So fehen wir alfo eine fchnell wieber vorübergehenbe Epoche mit vielem 

Plenen gegenüber bem bis bahin aus ber Jlatenezeit Üblichen. Eine beftimmte 

Jüinie aber ift babei ftets gewahrt geblieben —, fo in ber Situla ber <5orm 2! — 

unb zwar trog ber erfolgten Umfiebelung zu Beginn unferer Zeitrechnung!

S)iefe Tatfache gibt uns bie vollauf genügenbe Berechtigung, in 

ben kulturellen ^interlaffenfchaften ber beiben erften CJahthun» 

berte n. Ztr. im UTittelelbgebiet bie einzig möglichen Hachkommen 

jener am Enbe ber Äatenezeit im Saalegebiet vom Horben neu 

eingewanberten (Bruppe z« fehen.

Ü MI. 3ahm Bewaffnung S. 2I2ff unb Taf. 3.
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Die Stamm esf rage.

Sum Scbluh unferer Betrachtungen erbebt ftcb nun bte £rage: Jtaßen ftcb 

bte ££rgebniffe unferer Unterfuchung auf arcbäologifcher (Brunblage mit ben 

fcbriftlichen Überlieferungen vereinbaren?

Bei bem Verfuch, ben arcbäologifcben Befunb mit ben fcbriftlichen Über

lieferungen in ©inflang ;u bringen, flohen wir auf einige Schwierigkeiten. 

Ties liegt gan; einfach baran, bah bie Scbriftfteller ber bamaligen Seit ja gar 

nicht immer in ber Äage waren, Äanb unb Voll?, bas fte befchrieben, aus eigener 

Tlnfcbauung fennen;ulernen. Taraus entftanben viele Rebler in ber Jtofali» 

fation ober bei ber Benennung eines Volfsftammes in fremben £anben. Tiefe 

Rebler feft?uftellen unb, wenn möglich, an Hctnb bes ^unbftoffes tu berichtigen, 

ift eine ber Hauptaufgaben fteblungsarcbäologifcber Betrachtungsweifen, bie 

ftcb mit ben Seiten befchäftigen, für bie bereits fcbriftlicbe Überlieferung vor» 

banben ift. Tabei gebt man am beften von ben bereits gefcbaffenen Tatfacben 

aus.

□nfolgebeffen ift tunäcbft für bie Beantwortung unferer 5rage feft;uftellen, 

bah bie ©Ibgebiete ber bamaligen Seit von ber 'Üünbung bis ;ur Quelle ein» 

heutig in ber H<xnb ber ©ermanen waren. 3n allen Teilen biefes langgeftrecften 

©ebietes konnten bie kulturellen Hinterlaffenfcbaften biefer Seit mit einem in 

biefen ©egenben bezeugten germanifcben Stamm ibentifüiert werben, fo bie 

JLangobarben an ber t£lbmünbung, bie Semnonen in ber 'Mark Branbenburg, 

bie ütarkomannen in Böhmen unb bie Quaben in Währen. inmitten biefer 

Völferfchaften liegt unfer Wittelelbgebiet. Ta erbebt ftcb von felbft bie £rage: 

Welche germanifcbe Völkerfcbaft wohnte hier?

Tillen biefen ©Ibgermanen, fo ftellen wir weiter feft, war ein unb biefelbe 

Kultur ?u eigen. Tiefe finbet ihre auffallenbfte Cbarakterifterung burcb bie 

Waffengräber mit ben bekannten fcbwar;glän;enben Sttulen, bie in Käbcben» 

teebnik mit Stufenmufter reich verliert ftnb. Wir fcbliehen baraus mit Sicher» 

beit, bah <üle ^efe Völker in einem feften politifeben Verbanb geftanben haben, 

bem?ufolge ftcb eine fo einheitliche Kultur entfalten konnte. Tiefe Tatfache gibt 

uns nun nach ber fteblungsarchäologifcben Wetbobe TSofftnnas bte Berechtigung, 

alle tSunbe elbgermanifcben Tbarakters einem einzigen für unfer ©ebiet in biefer 

Seit bezeugten elbgermanifcben Stamme ;u?uweifen, von bem bezeugt ift, bah 

er ber politifeben (Bemeinfchaft biefer t£lbgermanen angebörte1).

Tie verfebiebenen £ofalifationen.

Tlls germanifeber Stammesname ift bemnach aus ben Eingaben mehrerer 

antiker Scbriftfteller unb aus ber fpäteren ©efchichte ber Vlame „Hermun»

IStne umfafjenbe Überficbt aller tn örage kommenden fd>rtftltcben Überliefe» 

rungen bat W. Scbulj, ^abresfebr. XVI, 1928, S. 87—9i juwnmengejlellt.
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buten"1) erfd)lie$en. Vnsbefonbere tommen hier bie Berichte von ©trabo2) 

unb Velleius paterculus3) in ^rage, bie beibe bie ^ermunburen im I. Oübrb. 

n. Str. an bet mittleren £lbe bezeugen. UTit biefen fcbriftlicben Eingaben lä^t 

fich unfer arcbäologifcher Befunb gut in Übereinftimmung bringen.

£)ie übrigen Vlacbricbten über bie ^ermunburen geben einmal Seugnis von 

ihrem weitreicbenben politifcben t£infiu$ nach ©üben, nachbem tHarbob in 

Böhmen geftür?t worben war. ^ier ift auch bie Eingabe bes Tacitus ;u nennen4), 

ber babei jebocb ber irrtümlichen 'Ileinung ift, bah bie XBlbe im (Bebiet ber <$er= 

munburen entspringe. ÜSenn bie wenigen in Böhmen gefunbenen ©itulen ber- 

munburifcher 2lrt tönnen nicht mit einem ganzen Voltsftamm, böcbftens — 

ähnlich ben <$unben am lllain — mit einer Keinen ©cbar in Sufammenbang 

gebracht werben 5). Von ber weitreicbenben politifcben lllacht ber ^ermunburen 

auf bas martomannifcbe unb quabifcbe ©ieblungsgebiet in Böhmen unb KTäbren 

berichtet TLacitwi ausführlicher in feinen Tlnnalen6).

Von ber ^auptgruppe an ber mittleren iBlbe ift ;um anberen jener Keine 

Tiuswanberertrupp am HTain ;u unterfcheiben, von bem bereits oben (flehe bas 

Kapitel: „^anbelsverfebr unb tulturelle Wechfelbe^iebungen" ©. Io2ff.) bie 

Xebe war. i£as Y7ächftliegenbe ift es wohl, wenn man mit biefer hermunburifchen 

KTatngruppe auch bie Eingabe bes (Eacitus ((Bertnania c. fl) in Verbinbung 

bringt, wonach bie ^ermunburen infolge ihrer ^anbelsverbinbungen bis nad> 

Augsburg tarnen. 5?ies um fo mehr, ba ftcb fcbon einmal in bemfelben Kapitel 

Eingaben be?ügl. ber ^ermunburen vorfanben, bie ftcb nur auf ihre füblichfte 

politifcbe XSinfluhnabme in Böhmen bezogen, nicht aber auf ihr eigentliches 

J) „Hermunduren" wirb als „grofe Vuven" (germ. ermina», ctmana», ermuna» = 

„grob") gebeutet.

Vgl. W. Sct?ulj, a. a. <B., S. 88, 2lnm. I (mit ausführlicher Schrifttumsangabe)

2) Strabo, VII, I, 3 — [lEycorov /iiv oöv tö tcuv Eor/ßaiv ei/vo^ • öißxet. yäg

änö tov 'Pßvov tov ”AXßio^ • /jtqo; öe tl avT&v Kal negav tov „AAßioz ve/lletul,

xa&äjtEQ 'Eg/uovöogoL xal AayxößagöoL • vwl öe xal te/.eojc; elg rßv nsgaiav oütol ye 

EXTiETCTwxaGL cpEvyovTEi;. — Viefe Vtachricht flammt aus ber älteflen (29—7 r>. Str?) an» 

gefertigten 2lrbeit bes Strabo. Vgl. bamit bas auf ard)äologifchem Wege gewonnene 

Ergebnis unferer llnterfuehungen, bas jeitlid) wie gefchichtlid) mit biefer VTad)rtct)t 

übereinflimmt!

3) Velleius Paterculus, 2, l06.

4) Cacitus, (Bermania c. £I.

5) 3?te ftammesfunblicben 2lufftellungen H* Preibels, Cbermanen in 236bmen im 

Spiegel ber 23obenfunbe (ttin Beitrag jur Jrühgefchicbte bes Hanbes. — 2lnflalt für 

fubetenbeutfcbe ^eimatforfchung. XXrgefchichtliche Tlbteflung, 3. Subetenbeutfdjer 

Verlag .franj SRraus, 23eid>enberg [1926]) finb, foweit fte bie Hermunduren betreffen, 

nicht haltbar, wie bereits IV. Sc^ulj, Hermunduren — Thüringer unb bie Bevölte* 

rung ber frübgefchichtlicben Seit in Böhmen, in: IHannus, 23b. 20 (1928), S. 197—201 

nacbgewiefen fyat.

6) Tacitus, 2lnnalen II, 63, unb XII, 29«
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2$ern- unb Sieblungsgebtet. Somit ftnb bie 2$enntniffe bes (Tacitus betr. biefes 

germanifchen Stammes lebiglich auf bie römifchen Srenzverbältniffe befcßränft 

gewefen.

2lud> ift nur biefe Heine (Bruppe am ITTain gemeint, trenn bie *5ermun= 

buren als £reunbe Korns bezeichnet werben1).

sDiefe abgefprengte füblicße (Bruppe ber ^ermunburen im ITlaingebiet 

fcbeint in bett fpäteren „Vutßungen" aufgegangen ?u fein2).

Erwähnung bes Hamens.

3n Verbinbung mit biefer aus beut tTTittelelbgebiet abgewanberten ger= 

mamfcben Schar am Mlain begegnet uns ber Harne ^ertnunburen zuerft bei 

3?io dafftus3) unb ift hier für bas Vahr 3 (?) v. Str. bezeugt4). Seit wann 

tatsächlich von ^ermunburen gefprochen werben Bann, wirb ftch einwanbfrei 

nicht feftftellen laßen. Oeboch ift anzunehmen, baß ber aus bem nörblichen 

^arzgebiet (ober noch nörblicber?) im Haufe bes lebten Oahrhunberts v. Str. 

in unfer (Bebiet einwanbernbe germanifcße Stamm auch bereits politifcb feft 

organiftert war. &afür fpricht auch bie Sugebörigfett ber ^ermunburen 

wie aller übrigen elbgermanifcben Stämme jener Seit (Hattgobarben, Sent= 

nonen, IKarfomannen unb Quaben) — zu bem großen unb mächtigen Volt ber 

Sweben5). Wie däfar6) bezeugt, haben bie Sweben ein ausgezeichnet orgatti- 

fiertes Staatswefen gehabt. Selbft bas Wirtfdtaftsleben foll von ber Kriege- 

rifeben Organifation beberrfdtt gewefen fein.

So läßt ftch nun bie bereits mehrfach erwähnte große llmfteblung aus bem 

(Bebtet weftlich ber Saale=t£lbe*£inie in bie mittlere tBlbgegenb erHären. 5?iefe 

fann nur aus einer romerfeinblichen t£inftellung biefes Stammes — wie auch 

ber übrigen tXlbgermanen — verftanben werben. Sie war organifatorifd) unb 

friegswirtfchaftlicß gefeben eine großartige Heiftung. £>enn bas 23rotgetreibe 

bebeutete bamals für bie norbifchen Voller bie wichtigfte Hebensgrunblage. 

Sem römifchen (Begner aber war nun nach erfolgter llmfteblung bie Vernichtung 

ber tarnte auf bem *5alm unmöglich gemacht worben.

5?azu ift feftzuftellen, baß jene auf (Bruttb ber ardtäologifcßen £unbe zu 

beginn ber oeitrechnung nachweisbare große llmfteblung in bett fchriftlicßett 

Quellen biefer Seit nirgenbs zum Kusbruct gebracht ift. £taber fommt es wohl 

auch, baß einige Sdtriftfteller biefett germanifeßen Stamm noch im I. Vahrh. 

n. Str. an ber Saale, anbere rießtig an ber mittleren t£lbe wohnen laffen.

x) Siebe C. Scßmibt, a. a. <P., S. I64-.

2) iSerfelbe, a. a. O., S. 27£f.

3) S?to (taffius, 55, löa, 2—3.

4) Sieße fL Scbmtbt, a. a. CD., S. 27lf.

6) Siebe tCacitus, CBermania c. 5-1, unb Strabo, VII, j, 3

6) (Cäfar, 23. ®. IV, I.
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£raglid) bleibt, ob bie im Vabre 14 n. Str. Xätien bebrobenben „Sweben" 

<5ermunburen ober Harlften waren1).

Sum letzten tllale tritt uns ber Harne ^ermunburen wäbrenb bes tTJarfo- 

mannenfrieges (166 bis ISO n. Str.) entgegen. Wteber erfcbeinen fte als (Begner 

Korns2). Spater wirb biefer Harne niebt mehr erwähnt.

iBs wäre aber falfcb, atpunebmen, baß biefes Voll? mit bem Verfcßwinben 

feines Hamens bei ben römifcßen Scbriftftellern aufgebört hätte, ;u befteßen. 

£>te arcßäologifcben ^uttbe weifen lebtgltcb bas Tlufbören mehrerer (Bräber* 

felber zu beginn bes 2. Vabrb. n. Str. aus, f. 2lbb. 9, wäbrenb anbere bis 

ins 3. Vabrb. hinein anbauern.

Tlnbere Hamen.

Hach ptolemaios3) führte unfere (Bruppe ben Hamen Teuriocbaimai, ber 

— wie 23oiocbaimai gebilbet — fie als Hacbfolger eines von Feltifcben Türen 

(vgl. bie Felttfcßen TeurtsFen in Hortcum) ebebem bewohnten £anbes Fenn« 

jeicbnet. Vorausgefe^t ift habet, baß Teuren unb Türen ibentifcß ftnb (vgl. 

ba?u Tbauci: ^ugones unb (Bauti: (Butt, (Boten)4).

Ter von Strabo5) genannte Harne „KaluFonen" beliebt ftcb auf ein ger« 

manifcßes VolF, bas mit ben TberusFern ?ur Seit bes 2lrmtn im 25unbe ftanb. 

Bs wirb unter ben HacbbarvolFern ber TberusFer aufgejäßlt. Von ptole« 

maios6) werben bie Wobnfttze biefes Stammes tjwifcßen Semnonen unb Tbe« 

rusFern ;u beiben Seiten ber Blbe pwtfißen ’Savel unb Obre) aufgefübrt. 

KaluFonen begegnen auch bei plintus7), wo fte im weftlicßen Kätien be= 

;eugt ftnb. Sie follen mit ben Kimbern von ber mittleren Blbe abgewanbert 

fein.

4) Siebe T. Schmidt, a. a. (9., S. 150 nach Tacitus “Urinalen I, 44.

2) Terfelbe, a. a. (9., S. 163, nach vita Marei 22, I.

Vgl. baju C J L, III, 143594 = Vibius bn. 1. Logus .... natione Er- 

mundurus (b. i. bie (Brabinfcbrift eines Hermunduren aus (Carnuntum! — 23ei ber 

)egt begonnenen 2lusgrabung biefes wichtigen llmfcblagplatjes unb befehligten 

(Brenjortes ber bamaligen Seit ftnb wabrfcbeinlicb noch weitere ^tnweife ju er« 

warten, bie bie ^Beziehungen zwifdjen ben nördlichen unb füdlicben Qrlbgermanen 

ernennen Iaffen).

Jerner vgl. die 2lufzäblung ber am UlarfomannenFriege beteiligten VölFer 

in ber (CbroniF bes Htppolptus (c. 221 ed. Bauer = Barbarus Scalig. c. I9>3 : 

MaQno^avot, B6.q8ovXoi, Kovüöqol, 'EQ/wvövXai fowie wohl auch in bet Veronefer 

Völfertafel.

3) Ptolemaios, II, II, 23.

4) Vgl. baju ^oops OüeallepiFon, 23d. 2, S. 510 f.

5) Strabo, VII, I, 4.

6) Ptolemaios, II, II, 10.

7) Plinius, III, 24.
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Tie ethnifche Bugehörigteit biefes Voltes bet Kalutonen ift banach alfo 

gan; unftcher1).

Tie politifche ©efchichte.

Tie verfchiebenen Vorftöhe Korns bis ;ur ©Ibe, um bie Keichsgren;e bis 

;u biefem £Iuü vor;utragen, ftnb von £. Schmibt sufammengefafü2). Tanach 

brangen bie Körner ;um erften JUale unter Trufus im 3ahre 9 v. 3tr. bis ;ur 

ttrlbe etwa bei JUagbeburg vor. Ter ö’lup würbe nicht Übertritten; vielmehr 

30g bas *5eer angeblich faaleaufwärts bis *öalle unb benützte von hier an bie 

(üblich bes ^ar;es über Horbhaufen, iSinbecf, ^ol?minben nach bem Khein 

führenbe Strafe3). Unterwegs erfolgte ber bekannte Stur; bes Trufus vom 

Pferbe.

Ter nächfte Vorftoü ÜUbe erfolgte burch ben Legaten von Vllyricum, 

Lucius Tomitius 2lhenobarbus, ber als Befehlshaber ber rheinifchen Truppen 

im ©ahre I n. otr. ben Khein bei Ulain; überfchritt unb über ^öpter, *5ol;= 

minben, Ylorbhaufen ;ur ötlbe vorbrang4). Olngeblich bat er bie äBlbe auch 

überfcbrittenz mit ben bortigen ©ermatten Verträge gefchlo|7en unb einen 2lltar 

am jenfeitigen Ufer errichtet, Sein Küctmarfch erfolgte burch bas Theruster* 

gebiet über lUinben/Kheine a. b. ©ms.

©in anberer römifcher Vorftoh ?ur ©Iblinie würbe vom Khein her 

von Tiberius in Jufammenwirtung mit ber flotte im ©fahre I bis 5 n. 5tr. 

burchgeführt5). ©twa bei Hauenburg mag er ben Strom erreicht unb 

fich mit ber römifchen flotte, bie in bie ©Ibmünbung eingefahren war, vereinigt 

haben, ©inen burchfchlagenben ©rfolg tonnte auch er nicht erringen.

oum lebten VUale würben bie ©ebiete weftlich ber ©Ibe von ben Körnern 

bebrängt, als ©ermanicus in ben ©ähren II bis 17 n. otr. ben ©berbefehl über 

bie Truppen am Khein hatte6). Tas Siel, bie ©Iblinie ;ur Keichsgren;e ;u 

machen, tonnte auch er nicht erreichen.

Tiefe bauernbe Bebrohung bes linfsfeitigen ©Ibgebietes burch bie Körner 

war bie Veranlagung bafür, bah bie bis bahin auch in biefem ©ebiet ftebelnben 

©Ibgermanen von ihren Rührern auf bas rechte ©Ibufer ;urüctgenommen 

würben7). Turch bas gebrängte Beieinanberwohnen von Semnonen unb 

^ermunburen im mittleren ©Ib/^avelgebiet würbe eine fefte ©runblage für bie 

fpätere JUachtentfaltung biefer Völfer gefchaffen.

а) Dgl. baju bie 2lusfübrungen bei £. Scbmibt, a. a. ©., S. 7 u. 127.

2) T. Sd>mibt, Weflgermanen, I, 1938, S. 93 ff.

3) Siehe ft. Schmidt, a. a. CD., S. 95, nach Strabo VII, I, 3.

4) Terfelbc, a. a. ©., S. 96. -— Tacitus, Tlnnalen IV, II.

5) Terfelbe, a. a. ©., S. 98.

б) Siebe ft. Schmidt, a. a. ©., S. III bis 120.

T) p. Kupfa, ©abresfebr. XV, 1927, S. 82, bringt bie Käumung bes Unten 

Itlbufers (TlItmarF) mit bem Vorftof? bes Tiberius in Sufammenbang.
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Aufferbem begaben ftcb beibe mitfamt ben Eangobarben ;unäcbft in ben 

«d?un bes böhmifcb-marfomannifchen Jübrert? UTarbob1). Toch balb nach bet 

Vlieberlage bet römifd>en Legionen im (Teutoburger Walb burd> Arminiue 

verbanben fie ftcb mit bem Cherusferfürften. Swifcben biefem unb tllarbob Farn 

ee im 3ahre 17 n. Str. tut 2luseinanberfetjung mit ben Waffen2). Tie «d>lad)t 

war unentfchieben, jebocb 30g ftcb Ularbob turüdr.

23alb barauf, im 3abre 19, wirb biefer bttrd) ben gotifcben Eblen TSatwalba 

mit ’jilfe bee tnarfomanntfcben Abels vertrieben. Vlacb bem Tobe von Armtnius 

unb bem «tttrte Ülarbobs lag bie Führung ber oben erwähnten germanifcben 

Stämme in ben ^änben bes hermunburtfchen „Königs" Vibilius. Eine Tat= 

fache, bie von ben römtfcben Schrtftftellern nirgenbs erwähnt wirb, ba bie 

militärffeben Unternehmungen Korns bie Xbeitv b;w. Tonaulinie feit jenen 

fd)Iimmen Erfahrungen in Onnergermanten nicht mehr Übertritten. Welche 

UTacbt Vibilius in feinen ’Sänben vereint haben mochte, geigen uns feine wiebew 

holten Eingriffe in bie inneren Angelegenheiten ber VUarfomannen im 3ahre 19 

beim «tune bes Katwalba3) unb in bie ber Quaben im Oabre 51 beim «tune 

bes Vannius4).

3m 3ahre 58 Kämpfen bie ^ermunburen fiegreich mit ben Chatten, bereu 

öftlicbe Vlacbbarn fte waren5), um ben 33eftQ von «altquellen6). Eine nähere 

23eftimmung biefes Scblachtortes auf (Brunb ber fchriftlichen Überlieferung ift 

nicht möglich. Ten verfcbiebenen Vermutungen, wo biefer Ort ;u fucben fei7), 

wiberfpricbt anfcbeinenb ber arcf>äologifcf»e Tatbeftanb. Tenn im 3ahre 58 

läfjt ftcb lebiglid) an ber Elbe eine ftarFe germanifdje (Bruppe nad)weifen, bie 

man mit ben ^ermunburen ibentififferen Fann, aber nicht in Thüringen, bas 

in biefer Seit hierfür überhaupt Feine beweisfräftigen Junbe

vermag.

Tie ^ermunburen ftnb alfo im erften 3af>rh. auf ber ^öhe ihrer politifcben 

lUad)tentfaltung angelangt. @0 fcf>eint uns ihre weit ausgretfenbe politiF in 

ber erften Hälfte bes I. 3abrb. n. Str. bie Urfacf>e bafür 311 fein, baff bie weit 

entfernt wohnenben römifchen Scffriftfieller biefes Volt balb fner, balb ba auff 

taucffen faben.

’) Siebe XL. Sd>mi8t, a. a. 0., S. I5£.

2) 2luf fäcbftfdjem (Bebiet? Siebe XL. Sd>mi8t, a. a. 0., S. 120.

3) Cacitus, 2lnnalen II, 63.

’) Terfelbe, 2lnnalen XII, 29*

5) Eberts Keallep., a. a. 0. (S. Je ift).

6) Cacitus, 2lnnalen XIII, 57.

7) Dgl. baju llslar, S. 182, 2lnm. 51. Danach fucben ibn bie einen ((Bunblad), 

Wolff, Scbmibt) an ber IDerra unb nennen bafür Sooben ober 23ab Salbungen, wäbrenb 

ibn anbere (Capelle, Ittud), Txabrftebt) bet Kifftngen an ber fränfifcben Saale vermuten. 

2lud> bie (Begenb von Sd>tväbifcb=’5all wirb genannt (Ivabtftebt). 3a fogar bie Eger 

bei Jransensbab ((Bnirs).
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Später ift bann wohl eine größere politifche Kühe eingetreten, wie bie 

längere Seit hinburch belegten (Bräberfelber von Börnig, Kleinterbft, Wulfen 

unb Profit^ erkennen laffen, vgl. 2lbb. 9. £)em entfpricht auch, baß ber Harne 

unferes Stammes jet$t bei ben alten Schriftftellern nirgenbs genannt ift.

Welche (Brünbe für bas fehlen ber für bie 2. Hälfte bes 2. Vahrh. nach ben 

Vorbilbern ber (Bräberfelber von Jlinbau/Sorge unb Sahna im Sübteil un= 

(eres Arbeitsgebietes ;u erwartenben (Befäßformen verantwortlich 311 machen 

ftnb, läßt ftcb noch nicht feftftellen. infolge bes ftärkeren Anwachfens ber 

(Bräberfelber ;wifcßen Saale unb tTTulbe im 3. Cfahrh., befonbers in ben Greifen 

Bitterfelb, Hlerfeburg, Weißenfels unb Sein, könnte auf eine Verlagerung ber 

bermunburifcben Bevölkerung wäbrenb bes 2. Vahrh. vom mittleren l£lbelauf 

ber in biefe Kicbtung alfo nach Sübweften (Thüringen?) beuten, fraglich er* 

fcbeint bagegen, ob bie Beteiligung an ben HTarkomannenkriegen etwa fo große 

(Lücken in bie BevölFerungsverbältniße bes (füböftlicben) ^ermunburem 

gebietes gerißen bat, baß uns bie $unbe biefer Seit von bort fehlen, inwieweit 

ber £>urct>;ug ber Semnonen (unb auch ber Burgunben?) burcb unfer (Bebtet bie 

^ermunburen vielleicht veranlaßte, ftcb ihnen antufchließen unb ab;uwanbern, 

läßt ftcb ebenfalls noch nicht erkennen, ^ebenfalls bürfte bie Befieblungsbicbte 

im 3. Vabrhunbert im VHittelelbgebiet öftlicb ber Saale fcßwäcßer gewefen fein, 

als im 2. Vabrß., fo baß bie Annahme einer Abwanberung etwa feit ber Hütte 

bes 2. 3<tbrb. gerechtfertigt erfcbeint1).

Sufammenfaßenb läßt ftcb bemnach feftftellen, baß es heute noch nicht 

möglich ift, bie (Brünbe mit jXntfd?iebenheit ;u nennen, bie ben ^ermunburen im 

mittleren tXlbgebiet eine fo erhebliche Einbuße an politifcßer Bebeutung 

brachten, baß fte ben (römifchen) (Befcbichtsfcbreibern keine Veranlagung gaben, 

fte bei ber Betreibung ber t£reigniße bes 3. unb th 2'abrbunberts in Vnner- 

germanien befonbers ?u erwähnen.

So ergibt ftd? auf (Brunb ber arcbäologifcben Betrachtungsweife ein für 

mittelbeutfcbe vorgefcbicbtlicbe Verbältniße kenn;eid>nenbes unb bewegtes Bilb 

eines für unfere engere Heimat bebeutungsvollen germanifchen Stammes.

*) Vati. ben mittelalterlichen (Bau Äncfiltn im llnfirutgebiet unb bas Werenofelb 

jroifcben Saale unb MTuIbe.



Hnbang.

I. Gin neues Bronzeeimer-6rab vom Gräberfeld Bornitz. 

5unbb erlebt.

Von bet ^öbtnefeben 'Kiesgrube bei 25orniu ftnb au^er einem unversierten 

Scbnurbecber aus ber jüngeren Steinzeit noch ben im UTufeum Tlltenburg unb 

im tUufeum 5eit$ aufbewabrten. 2lltertutnsfacben bereits etwa 20 Gröber 

aus ber frübbermunburifeben Seit beFannt (f. S. 153). 30er reiebfte ^unb bavon 

war bisher bas im HTufeum Altenburg aufbewabrte ^Sronseeimergrab1). 

30a;u ift nun ein ^weites ähnliches Grab entbedt worben.

V7ad> bem vorliegenben ^unbbericht2) befanb ftcf> bie Grabfoble OZ8O m 

unter ber heutigen ErboberfUcbe. „Unmittelbar neben ber ^unbftelle befanb ftcb 

eine nach unten ftcb verjüngenbe Grube, bie mit lehmiger Erbe ausgefüllt 

war. 30iefe Conerbe ift bort nicht bobenftänbig, fte würbe vfellefcBt ;um 2lus= 

füllen ber Grube befonbers subereitet. 25reite unb Ciefe ber Grube betrugen 

etwa I m. Eigenartig ift, bah E>ranbfpuren nicht ;u bemerken ftnb3)."

^unbgegenftänbe.

30as Grabgefäfj beftebt aus einem 23ronaeeimerz beffen Höbe 35,5 cm, 

25bm. 25 cm unb Xbm. 28 cm betragen. 30ie Wanbung ift papierbünn, befonbers 

an ber Schulter. Kaub unb 23oben ftnb verftärFt. 30er Kanb beftebt aus einer 

weit auslabenben JLippe, bie mit einem febönen ^lecbtbanb versiert ift, Caf. 

XLIVZ c—d. Cie umgebogenen HenFelenben laufen je in einen ftilifierten 

Scbwanenfopf aus Caf. XLIVze. 30ie beiben gegenftänbigen 2lttacben seigen 

je einen UlänabenFopf vom ernften Cypus im Hochrelief mit je ?wei beibfeitigen 

ftilifterten tUaultierFöpfen, Caf. XLIVzf. 30tefe Kttacbenform ift bisher ein?ig= 

artig bei uns. 30er ^rauenFopf bient als 23afts für ben Xing, in ben ber HenFel 

x) 2lbb. E. 2lmen8e in: IHitt. 8. (Bcfellfcbaft 8. <Dflerlan8es, 258. 13 (1919/28), 

Tat. 17 (S. 168 f.).

2) Seiner VTeuefte Vtacbricbten, Vtr. 286, rom 6. 12. 1939 (Stu8ienrat Sd>am» 

berget). — £)ie Entleerung 8es Eimers fan8 in 8er Wohnung 8es »jaiwtlebrcrs TSirften 

in 25orniQ 8urcb Stu8ienrat Scbambcrger un8 Dr. Sduniebecfe, beibe aus Sein, im 

23eifein Äirftens flatt.

3) 25et meinem 25efucb 8iefer Junbjlelle (5&gr. 23ohme, 25ornig) am 12. UTärj 1950 

fonnte ich feftftellen, bafj bafelbfl auch Sieblungsfpuren an ber Stelle 8es ®räberfel8es 

im 2lbraum ju ernennen waren, fo 8afj nur eine Verbinbung obiger Orube mit 8er 

Erabanlage recht zweifelhaft erfebeint.
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eingreift, Henkel unb Tlttachen ftnb für ftch in foltbem Vollgup hergeftellt. 

Öftere ftnb burch je ;wet VTieten am firner befeftigt. Tluherbem greifen bie 

2fttad)en mit ben beibfeitigen (Tierköpfen gefcbickt unter ben verfteiften 

weit nach au^en gelegten Kanb; fte helfen fo ben hinter mit tragen.

Tluch ber firner ift in (Sufftechnik hergeftellt, wie bie mehrfach vorhanbenen 

3lbbrehungsfpuren erkennen taffen. 23efonbers wichtig hierfür ift bas unter 

bem 25oben erkenntliche oapfenloch, cCaf. XLIV, b, bas nur vom Xeitnagel ber 

Drehbank betrübten kann. f£s hanbelt ftcb hier um einen l£imertyp, wie ihn 

Widers beschrieben unb abgebilbet hat1). £)iefe ffrimer ftnb bemnad) ältefte 2lr= 

beiten einer neuen Schule, in ber 3. 5t. bes Xuguftus „eine Verfchmel;ung ber 

früher nebeneinanber bergebenben Stilricbtungen ftattgefunben bat unb ber 

Hellenismus nun in allen (Siebereien ffapuas ben Sieg bavonträgt." Sie 

(Chilenen seitlich an bie J£imer mit 5>elpbinattacben an, wie wir fte u. a. vom 

(Sräberfelb lUeisborf kennen2).

Inhalt bes ffrimers.

37 er Inhalt bes Sinters beftanb aus bem Äeicbenbranb von minbeftens 

einem 2$tnbe im Filter von 6—8 ^fahren (an einem (Dberkieferbrucbftück waren 

noch bie Hoblräume für bie Ucilcbsäbne vorbanben) unb vielen koftbaren, 3. T. 

reich versierten Beigaben.

3ntereffant ift sunäcbft ein Stück Urnenbetrs, bas noch beutlicf? ®ewebe= 

abbrütfe seigt. trabet ift ungewiß, ob biefe 2lbbrüdke von ber 2Ueibung bes 

2Unbes ober von einem (deinen ?)*Säckchen berrübrenz in bas bie Verbren* 

nungsrefte unb bie Beigaben vielleicht getan würben, ehe fte in bas 23ronsegefä  ̂

kamen.

Unter ben Beigaben fallen befonbers ;tvei Stücke aus Silber auf, nämlich 

eine Scbtnucknabel mit fd?ön profiliertem 2$opf, <Eaf. XLV, 6 unb ein 2$opf= 

brucbftück einer Tlugenffbel wie THmgren 17, Taf. XLV, 7. S?ie 2lugen ftnb 

gefcbloffen unb haben je ein Knöpfchen an ber Seite. 2ln ber Onnenfeite ber 

klugen ftnb je swei Serben angebracht, bie an bie urfprüngltche Öffnung er

innern. dein abgefchmolsenes Stückchen Silberbraht gehört ?u ber Spirale ber 

S H* Willers, VT. II., S. 25f. mit 2lbb. 21 (aus SOobricbow, f. 2lnm. 2.).

2) On Pobricbow (Sobmcn) fanb man beibe Ikimertvpen nebeneinanber vor. Siebe 

Pamätfv arcbaelogicfe 17 (1897), tab. 52, 5*Ptc, Urnengräber, Caf. 6f, 5.

21 us XTlittelbeutfcblanb ift aufjer bem erften Ikimer von 23orniij ein ähnlicher Junb 

bekannt von VTettlingen (Hannover), f. Uslar, Weftgermanifcbe 25obenaltertümer, 

S. 216 (mit tliteraturangabe u. 2lbb.).

Srvei gan? ähnliche Xkimer flammen aus Wicbulla (Sd>Ieften) f. UT. 3abn, p. 3. 

JO (1918) S. 83 ff. m. 2lbb. 2ff.

Verfcbiebene ähnliche Ißimer befebretbt H» Willers, Hemmoor, S. 123 ff.; (vgl. 

Per (., VT. U., S. 29 ff.) aus Italien (Capua, Pompeji), 23öbmen, ^obricbotv, Itisovig), 

"Xheinlanb (Ulehrum, Orimmlingshaufen) unb VTortvegen.
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tSibel. Turch bie Tlugenfibel ift un fer ©rab in bie erfte Hälfte bes erften Sahn 

Üunberts n. Str. — natfy 2$ie?ebufä> fogar in bas erfte Oahrjehnt1) anjufe^en. 

Vlad? unferer ©lieberung gehört ber t^unb ganj in ben Anfang unferer Stufe B.

Silberfunbe aus ber ^rühjeit ftnb bei uns nicht allju häufig, ^tngewiefen 

fei hier auf bie Silberfibel aus Markkleeberg, 2lbb. Taf. VI, 2. 2luch fte gehört 

ju einem 23ronjeetmergrab. Tiefer ücimer hat jeboch Telphinattacben2). Ücine 

anbere Silberfibel fanb ftch in einem Waffengrab in ©rofjromftebt3).

Vlächft ben Silberreften ift bas koftbarfte Stück unter ben bronzenen 

33 ei gab en eine ftarf profilierte ©ürtelfchnalle mit außerorbentlid) reicher unb 

«harakteriftifcher Verzierung. 2lbb. Taf. XLV, 8. Wir haben hier ein mit viel 

Hiebe angefertigtes Schmuckftück vor uns. Ter 23ügel ift ein Halbkreis, helfen 

)£nben eingerollt ftnb. fteht auf zwei langgeftreckten profilierten Schäften, 

bie bie 2lchfe umfaffen. Sie bewetfen, baf es ftcf> um ein frühes Stück biefes 

Typs hanbelt. ?lm auffälligften ftnb bie auf ben betben Schäften unb auf bem 

Torn angebrachten 2lugenpaare unb bie um bie Ulitte ber Wülfte herumgelegten 

Silberbrähte, von benen noch bret erhalten ftnb. Tie übrigen ftnb bei bem Ver= 

brennungsprojeü herausgefchmoljen. Tie Tornfpitje jeigt einen ftilifierten 

Vogelkopf mit langem Schnabel. Oberhalb bes 2lugenpaares ift noch eine 

Vertiefung ausgefpart, bie wohl ebenfalls mit ücbelmetall ausgelegt war. 

2luf ber Stirn fette bes 33ügels ift eine 33ronjeleifte wie eine Wellenlinie aufgelegt 

worben. Tie Tlcffe ift mit Settenknöpfen verfehen.

Tiefer 23ronjefchnallentyp ift aus bem markomannifchen ©ebiet eingeführt, 

wo er ftch häufig in Tobrichow fanb. 3n 23öhmen batten ftch zahlreiche 

provinjialrömifche ^anbwerfer niebergelaffen, befonbers aus Vlortcum. Turch 

bie in biefer Seit vorh^nbene politifche unb kulturelle iXtnheitlichkeit bes elb- 

germanifcfen ©ebietes war ihren f£rjeugniffen bafelbft Tor unb Tür geöffnet.

Tiefe Schnallenform kommt auch bet ben VIeckarfweben vor4), dein 

jüngeres Stück biefer 2lrt, jeboch ohne Tlugenverjierung unb mit kleineren 

Schäften, flammt aus Otzfchena (Ortsteil ^änid>en). 21 ud) biefes Stück befaü 

einft Silberbrabtbelag. Tie Stirnfette feines 33ügels ift längs gerippt. Ö£s be= 

ftanb alfo eine Vorliebe bei biefen Typen bafür, auch biefen Teil ber Schnalle 

ju verzieren.

Siemltch früh ift auch bie bronjene Xiemenjunge mit beginnender profi* 

lierung unb mit bem Ilmrethen bes breiten Oberteiles, Taf. XLV, 9.

Su bem Inventar von 23ronjeurnengräbern gehört häufig ein Trinkhorn, 

von bem in btefem 5alle nur ein l£nbbefchlag, ein zerbrochener Xanbbefd>lag unb 

J) 21. efebufd>, Tie abfolute (Chronologie ber 2lugenftbel.

2) (Brunbrtf Sacbfens, 2lbb. 279.

3) 2lbb. <B. (bidiborn, ©rofromfebt, S. 199 (1910, £).

4) 2lltertümer u. b» V., 23b. V, Taf. 6V
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ein fletnes noch nicht profiliertes 23efchlagftücf vom Tragriemen erhalten ftnb; 

alles aus 25ron;e, Taf. XLV, Io—12. Xuch fte geboren tu ben frühen Stücfen 

ihrer Xrt.

Von einem wohl flachen 25ron;ebecfen (?) ftnb einige ?wanüg 23ruchftücfe 

erhalten, barunter ein paar Xanbftücfe, bie bas Xanbproßl, Taf. XLV, 5 

ergaben.

Xus ££ifen ftnb vorbanben: ?wei elbgermantfche Stuhlfporen, mit 

;wei Xingwülften unterhalb bes Sporns, Taf. XLV, £1), ;wei VHeffer, Taf. 

XLV, 2—3 — bas eine vom geraben Typ mit bronzenem fSeftring, bas anbere 

vielleicht als Xaftermeffercben an;ufpred>en — unb eine Schere vom frühen 

Typ mit Xus;acfung unb Durchlochung an ben beiben Schneibenanfätten, 

Taf. XLV, I. Solche Scheren ftnb mehrfach im hermunburtfchen (Bebtet 

gefunben worben (vgl. S. 88).

Schlußwort.

Xecbt eigenartig mutet uns bei ber (Befamtbetrachtung bie Tatfache an, 

baß alle biefe Beigaben einem Xinbe (ober ;wei?) mitgegeben worben ftnb. 

Der Äeichenbranbbefunb läßt über bas Xlter bes (ober ber) 25eftatteten feinen 

Zweifel auffomtnen. (Ban? tnerfwürbig ift unter biefen Umftänben bie 23ei= 

gäbe ber beiben eifernen Sporen. tBin Xinb fann fte nicht getragen haben. 

Da ergibt ftcb bie Hloglicbfeit, anjunehmen, baß es ftcb um i£rinnerungsftücfe 

hanbelt an ben noch lebenben (?) ober an ben bereits toten (?) — Vater. tBbenfo 

tnerfwürbig ift bie Beigabe ber Schere, ber ITTeffer, ja auch ber Silbernabel2), 

bes (Bürtels unb bes Trinfhorns, alles für ein Xinb (?!).

Xlles in allem fptegelt biefer (Brabfunb im fleinen genau biefelben Ver- 

bältniffe wtber, wie wir fte bei ber 23ehanblung ber (Befamtperiobe antrafen. 

Hach betn reichen (Brabinventar ;u urteilen, h^ben wir es wohl mit „abligen" 

Xinbern ?u tun. Die Silberfunbe beuten auf ziemlichen Wohlftanb hin. 25e= 

merfenswert ift, baß jebermann, ob reich ober arm, auf bemfelben ^riebbof 

beftattet würbe, llnfere Toten hatten alfo ?u £eb;eiten zwar eine fo;ial gebo= 

benere, aber feine Xusnabtneftellung inne.

Die 25ronzegefäße, 'Bitner unb 23ecfett, fowie bas Trinfhornenbbefchlagftücf 

unb bie 25ron;efchnalle zeigen bie mannigfachen ^anbelsbeziebungen ?um Süben 

]) 23eibe zeigen btefelbe Jorm rote UT. Bahn, Der Xeiterfporn, S. 26, 2lbb. 20 

(aus 3Iiv, Böhmen).

2) Die Vergefellfcbaftung von Sporen unb Scbmucfnabel fanb ftcb neuerbings in 

einem am 26. ülärj I9£O auf bemfelben ©räberfelb Börnig gehobenen llrnenfelb (ein 

eif. Sporn unb ein Bnocbennabel, brucbflücfbaft). — Sonft ift fie uns befannt aus 

2vörd)oro, (Srab £21 (ein Sporen unb eine br. VTabel, brucbflücfbaft); f. ?L Belg, 

Körchow, S. 56 mit 2lbb., Daf. II, 89). Vgl. auch iflarroebel (Jr. Krüger, HTarroebel, 

Jeflblätter bes Düneburger HTufeums 1928).
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art. Ter hinter ftammt aus Capua in Sübitalien. Tas CrinFhornenbbefchlag* 

ftücf unb bie Bronzefchnalle bürften von ben norifch^pannonifchen *5anb= 

wertem in Böhmen flammen, von wo fte burch Vermittlung ber UtarFomannen 

nach bem germantfchen Vlorben Famen. Vielleicht waren biefe ^anbwerFer 

fogar ;. T. im hermunburifchen (Bebiet felbft anfäfftg? Von Bebeutung für 

biefe Einnahme ftnb fieber bie (Brabfunbe von ‘Körner, Kr. Sonbershaufen 

(Thüringen) unb Teffau (Einhalt), vgl. ba;u 0. 86 unb S. 162 mit 7lbb. Taf. 

VIII, I—5. ^ebenfalls zeigt uns biefer (Brabfunb in Verbinbung mit ben 

übrigen (Bräbern aus bem (Bräberfelb Börnig, baß auch bei ben ^ermunburen 

bie fremben Einflüße am eheften burch bie fozial fübrenbe Schießt eingebrungen 

ftnb.

II. Die Bronzekeffel mit ciferncm Rand.

2lls BronzeFeffel mit ei fernem K.anb bezeichnen wir im folgenben alle 

bie Bronzegefäße, bie ftth burch eine größere Breite als *5öhe auszeichnen, Feinen 

abgefegten Boben haben unb vor allem burch zwei gegenftänbig angebrachte 

eiferne Tragringe einbeuttg geFennzetcßnet ftnb wie z« B. ein 25effel von 25ör= 

cbow1). Tiefe 25effel ftnb ftets aus papierbünnem Bronzeblech getrieben, nie 

gegoßen. Tas erFlärt ihren meift febr fcblecbten ütrhaltungszuftanb. Ter 

Kanb ift burch einen eifernen meift vterFantigen Stab verbiet. t£benfo ftnb bie 

beiben gegenftänbig angebrachten Tragringe ftets aus (mafftvem) Cifen. Sie 

hängen am Kaub in angenieteten Öfen. Bet ben meiften fd>febt ftch zwifeßen 

bem eigentlichen IKeßelteil unb bem etfernen Kanb ein breiter eiferner (auch 

bronzener) ^alsteil, ebenfalls aus Blech getrieben. t£r wirb burch eine große 

oahl — etwa äO — nieten an ben iKeffeltetl aufgemetet. Tie VTieten ftgen 

fehr hießt, ungefähr 1,5—2 cm im 2lbftanb.

Über bie er Fun ft biefer 25effel fagt Willers, baß fte „in pompei nicht 

vertreten, in Capua alfo auch gewiß nicht ßergeftellt worben ftnb7'2). 2luf 

(Brunb ihres ausfcßließlichen VorFotnmens nörbltch ber 2llpen fcßloß er auf 

gallifche ^erFunft berfelben3 * * *). Tiefe Schlußfolgerung ift zu allgemein unb 

trifft nur auf bie ältefte £orm zu, wie unfere Unterfuchungen ergeben haben.

J) Stehe 75. Belg, Körchow, Taf. 8, 36.

2) »j. Willers, VI. XI., S. 68; Terfelbe, Hemmoor, S. 113.

3) »j. Willers, VT. 11., S. 66f. mit 2lbb. 5-0. ^ierju ift ju bemerken: Tas Falotten»

förmige Brortjegefaß aus Waal auf Tepel (VTorbbollanb) tragt als Onfcbrift ben Vlamen 

MATUTIOF (= Matutio fecit). t£s hat außerdem einen Brortjegrtff mit brei Wulften 

am etfernen 75anb unb einen abgebrehten Boben. IBs foll als Tecfel auf einem anderen

„*£yeffel mit brei Aüßchen" unb mit brei eifernen Tragringen am eifernen 75eif gelegen

haben. Tie Hlachart unterfeßeibet beide Bronjegefäße wefentlid) non unferen 'Reffein.

Sie ftnb daher nid)t als BronzeFeffel in unferem Sinne anjufprechen.
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Wir unterfcbeiben bei unferer Betrachtung im ganzen vier ^aupt- 

formen. (Vgl. baju 2lbb. Io.)

Typ I: Tie älteften Steffel befteben aus einem napfartigen (b;w. falot= 

tenförmig) getriebenem Bronjeblecb, auf bas ein eiferner Xanb jur Verftärfung 

gelegt ift. Tie Tragringe ftnb hier am Kanb felbft angenietet wie in Woblfcbeib1), 

ober bangen in $fen, bie am Xanbe aufgenietet ftnb wie in Warmbof2). Bin 

ähnlicher TSeffel wie in Woblfcbeib fanb ftcf> in Jia Tene3). Bin anberer biefer 

21 rt ift im Wuf. Stocfbolnt vorbanben4). Tiefer Reffet jeigt am eifernen Kanb 

eine baibfreisförmige Blecf>auflage, bie ebenfo wie bie 2teffelwanbung burcblocbt 

ift. 2luf ber gegenüberliegenben Seite ftnb jwet horizontal ftebenbe (ßfen 

vorbanben.

Tie zeitliche Stellung biefer Reffet wirb beftimmt burcb ihre Beigaben, 

befottbers burcb bie Bibeln. Wäbrenb ber 2^effel von Woblfcbeib nicht näher tu 

batieren ift5), befanb ftcb bagegen in bem ®rab von Warmhof nebft ben Waffen 

eine Spätlatenefibel6). Ter von Tatfenberg abgebilbete 2$effel von Verben

2lbb. Tedjelette, ütanuel II, 3, S. IJ2O, Jig. 636, L

2) 2lbb. 3* Äoflrjewsf i, Spätlatene I, S. 211, 2lbb. 237.

3) '2lbb. Tecbelette, a. a. T., Jig. 636, 3 — vgl. Vouga, La Tene, Taf. 27, I.

4) ITIuf. Stocfbolnt, 9362: IO. — Tiefen Hinweis verbände id) *5etrn Prof. 

IW Scbulj, <jalle.

5) Vgl. cf. Lettner, 75llufvierter Jübrer burd) bas Prov.’Mlufeum in Trier, 1903, 

p. 126.

6) 3» Äofirjetvsf i, a. a. B., S. 212.
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wirb von ihm bem lebten v. 5tr. jugefcßrieben* 2 3). Ter tSunb von Ua

Tene bürfte barnit ber ältefte biefer ?lrt überhaupt fein. So ift alfo bas zeitliche 

Vorkommen ber älteften 2$effelform für bas leiste 3ahrb. v. 5tr. belegt.

Wie bereits oben erwähnt würbe, ift biefer Typ wohl gallifcher ^erfunft. 

£0 ift aber tu beachten, baß auf germanifchem (Bebiet genau fo viele berartige 

frühe ^Keffel gefunben würben wie auf Feltifcf>em (Bebiet.

2lls Vorbilber für bie bisher befprocbenen T^effel bürfen wir wohl bie 

23ron?eFeffel ber ^allftatt;eit anfeßen, wie ;wei folche aus Sübbeutfcßlanb be= 

fannt finb2). Sie zeigen biefelbe £orm wie bie oben befprocbenen Reffet. 

Jlbcr bie eifernen Tragringe ftnb nur an monbftcßelförmigen am Kanbe ange= 

nieteten eifernen Tittacßen befeftigt3).

Typ 2: öu ben ebenfalls früheften formen gehören 7(effel vom Typ 2, 

von benen einer in Jia Tene4), ein anberer in ^arfefelb5) gefunben ift. Sie 

feigen beibe eine verhältnismäßig niebrige, aber ausgebauchte Y7apf= ober 

Jtelottenform. Swifcben bem bronzenen Unterteil unb bem eifernen Kanb ift 

ein aufgenieteter ^»alsteil ba^wifcßen gefegt, für ift jeboch nocß nicht gegen ben 

Unterteil abgefegt, fonbern führt feine Umbiegung nacß oben fort. Tiefer ^als= 

teil Fann aus Äifen wie in Jia Tene ober aus fronte wie in >Jarfefelb fein. 

<$unbe von (Blanb6), 23ornholm7) unb Norwegen8) feigen eine ähnliche $orm.

Jyür biefe Reffet ergibt ficß folgenbe oeitftellung. Öu bem «Sunb von *5arfe- 

felb gehört ein 23rucßftücF einer üxifenfibel vom Spätlatenefcßema mit oberer 

Sehne unb brahtförmigem 23ügel9). 3n Sanbe in Carlsberg würbe eine große 

t^ifenßbel vom VUittellatenefchema gefunben10). 3n bem Reffet von (Bvre 

ü i\. Tadenberg, Xbifenjeit, S. 50; 2lbb. Taf. 13,5.

2) Siebe 2lltertümer u. b. X). (VTr. 1033 u. I03X) 23anb Va, S. X28f. mit 2lbb. 3 

ans ^unberftngen, Württemberg, unb 23anb V b, Taf. 56 (X03 X) aus Stodfborf, 25es. A. 

Wüneben II.

3) Ter X)olIßänbigFeit halber fei hier aud> auf bas X)orFommeu ber früh» 

eifenjeitlicben 23ronjeFeffel in Orlanb ßingewiefen, f. J. Raftery, in ülarburger 

Stubien (1938), S. 202 ff.

4) 2lbb. Vouga, La Tene, Taf. 27, 2.

5) 2lbb. W. Wegewig, Caf. 17, (Stab 157. 22X7 — 2lus ber Ärwäbnung bei 

XVegewig a. a. CD., S. 72, baß im ganzen fecbs TXeffel mit fcpmalem Ätfenranb auf bem 

(Braberfelb gefunben worben finb, gebt leibet nicht einbeutig hervor, um welche formen 

es ftcp handelt.

6) Övre Alebeck, (Uluf. Stockholm). — 2lbb. CD. Ulontelius, JXulturgefcbicbte 

Schwebens 1906, 2lbb. 255.

7) 2lbb. S. RTüIIet, Ordning II. Jernalderen Vtr. X3.

8) Sande i Jarlsberg. — 2lbb. Oltdiden VII, I, I9I6, S. 70 fig. X.

9) W. Wegewig, ^arfefelb, 157. 22X7 K.

10) 2lbb. Oldtiden VII, J, 1916, S. 68 fig. 3. (Wie 25elg, tlateneßbeln, 2lbb. X5 

Übergang ju Var. F.)

3abreSfcWt, 23b. XXXII 9
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2°Xlebec£ auf Ölanb lag eine eiferne Spätlateneftbel mit geknicktem LSügel1). 

22emnach gehören btefe Reffet bem letzten 3abrb. v. Jtr. (bet zweiten Hälfte 

bes lebten 3abrbunberts?) an. Sie neunen alfo eine ähnliche Jeitftellung 

ein wie bie befiel bet ^orm 1, mit benen fte ?. T. auch zufammen gefunben 

werben, wie ;. 23. in Ha Tene unb in ’Jarfefelb.

Sie finben ftct> merkwürbigerweife nur im Vlorben bes freien (Bermaniens, 

ausgenommen Ha Tene.

<Eyp 3 : Tie am meiften verbreitete unb nur in bem freien (Bermanien 

vorkomtnenbe eigentliche 2$effelform ift in ihrem 2lufbau breigeteilt. Sie beftebt 

aus bem von ^ortn I ber bekannten napfförmigen Unterteil, auf bem ein 

geraber ober leicht nach innen einfcbwingenber ^alsteil aus 23ron;e ober Helfen 

aufgenietet ift. Her ift alfo vom Unterteil abgefeimt. Jur Verftärkung ift ein ver= 

bickter meift vierkantiger eiferner Xanb aufgelegt. Tie 2$effel ftnb baburd) we* 

(entlief* tiefer geworben. Tie beiben gegenftänbig angebrachten eifernen Xinge 

bangen in Öfen, bie ebenfalls am Kanbe eingenietet ftnb2).

Tiefer Typ 3 folgt zeitlich unmittelbar auf bie 5orm 2, wie bas (Bräberfelb 

von ^arfefelb beweift3). Tie allermeiften geboren bem Horizont ber Spät* 

lateneftbel mit gefebweiftem 23ügel an. Sie flammen alfo aus (Bräbern unb 

(Bräberfelbern, bie um ben 23egtnn unferer Jeitrecbnung angelegt würben.

Über bie Verbreitung btefer 2$effel fagt bie ffunbkarte (2lbb. II) einbeutig 

aus. Sie finben fleh nämlich nur im freien (Bermanien, ganz befonbers häufig im 

mittleren unb unteren Helbgebiet, fowie rings um ben fübweftlid>en (Dftfeeraum 

herum. Obre Herkunft aus einem btefer (Bebiete bürfte bamit einwanbfrei 

feftfteben4).

Heine von bem Ty 3 etwas abweicbenbe <$orm (teilt ber zweite HSefjel von 

Körchow bar5). Her ift ganz aus 23ronze, nur ber i&anb ift aus Helfen. Ter obere 

Teil beftebt aber nicht aus einem einzigen Stück, fonbern ift aus mehreren breiten 

Streifen ;ufammengefeüt, fo bah du^er einem horizontalen VTietenkranz auch 

noch fenkreebt vom ^.anb bis zu btefem VTietenkranz mehrere paarig erfebeinenbe

T) Die Kenntnis biefes Junbes verdanke ich ^errn Prof. ID. Sd>ul3, ^alle.

2) Dgl. 3. 23. u. a. 2L 23elg, Tlltertümer, Daf. 58, 76. (Körchow). W. Wegewig, 

Daf. 3 u. S. 73 '2lhb. 26, (Brab 19. 1619. Pie, Urnengräber, Taf. 68, 7 u. 69, I 

(beide aus Dobricbow).

3) Siehe (Lifte II, Vir. 7.

4) Das bisher über bie Herkunft, Jeitftellung unb Verbreitung ber 23ron3ekeffel 

(Befagte gilt ebenfo auch für bie 3. D. auf benfelben (Bräberfelbern gefundenen einfachen 

23ronjeeimer mit eifernem Henkel, Typ wie Wefterwanna, f. Willers, Hemmoor, 

2lbb. h2 unb S. II2f., 3. 23. Körchow, f. 2\. 23elg, Körchow, Taf. 8, 39 (in (Lein* 

wand eingefcblagen!); Dobricbow, 3. tL. Pie, Urnengräber, Taf. 66, 8; 67, 9; 75-, 

15—17. La Tene, D. (Brofj, La Tene, pl. XIII, Kleinserbft, Uluf. Köthen (mit 

(taubabbrücfen, f. S. 100.).

5) 2lbb. 23. 23 e l g, 2lltertümer, Taf. 58, 77.
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nietenreiben vorhcmben ftnb. £tnen burdxwe fremben Ü^inbrucf machen 

^Keffel, bet benen es ftd> ftets um Hloorfunbe aus bem bäntfchen (Bebtet hobelt.

Verbreitung der Bron^e^effeL mit eifcrnem $.aud. 

O = meift 1 ReffeLf unö

@ - 5 und meb|i'Rerfel.fimde

2lbb. II

3?er beFanntefte tft bet SilberFeffel von (Bunbestrup1). 23et ihnen tft bet ^alsteil 

retd) mit figürlichen £>arftellungen mancherlei 2lrt verfehen. £)ie Figuren ftnb 

enttveber in getriebener Arbeit hergeftellt ober angentetet. &er ©ilberFeffel von 

x) *5ief>e kreyel, Oahrb. b. S?eutfd>. 2lrd)dol. Onft. XXX (1915), S. I ff., 2lbb. 

21. W. v, 3enny, 3.elttfd>e HletaUarbeiten, Berlin 1935, Ztaf. 20—26.

9*
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(Bunbestrup ift fogar innen unb aufen mit Öierplatten in getriebener Elrbeit 

gefchtnückt. Eluf ihnen finben ftch tnenfd)licf>e unb tierifche Tarftellungen. Elis 

Vorlage bienten einmal Hafftfd>e Vorbilber unb zum anberen (affen ftch 25e= 

Ziehungen zum oftkeltifchen Kulturgebiet feftftellen.

Tie zeitliche Stellung biefer Keffel ift für bas I. Oabrh. v. 5tr. feftgelegt.

Typ £: Elis jüngfter Typ ber hier bebanbelten Keffel ift bie £orm £ an?u= 

fehen, wie ein folger von ESrokaer begannt ift1). ütx jeigt noch ganz bie alte 

<Sorm unb Machart, hat aber im bronzenen Unterteil eine Schulter entwickelt. 

Ü£r wirb auf (Brunb ber beigefunbenen Elltfachen in bas 3. Oalwb. n. 5tr. gefegt. 

j£r ift bamit ber jüngfte KefTelfunb ber von uns befprod)enen £ormen. i£in 

Zweiter Keffel mit Schulterbilbung ftamrnt aus i£mmenbingen2). ftrin britter 

Keffel biefer Elrt aus bem 3.3abtb. ift bekannt aus Ximes ((Dftfrankreich)3).

Tie in Tobrichow 4) unb in Hemmoor5) gefunbenen Eäronzekeffel ftnb ähn= 

lieber (Beftalt wie unfere tSorm 3. Sie ftnb aber ;. T. ganz aus E3ronze (wie 

Hemmoor) unb mit Henkel verfehen. Tas Einbringen eines Henkels bürfte ein 

Äinfluü fhn ben Eimern ber fein. Tlacb ben (Bräberfelbern zu urteilen ift ber 

£unb von Tobrichow älter als ber von Hemmoor.

fragen wir uns nun, welche ESebeutung batten bie Keffel unb wozu würben 

fte befonbers verwenbet?

Tie au$erorbentlicf> bünne Wanbung ber Keffel (0,4- bis 0,5 mm!), bie 

mebtfach beobachteten Eäenutzungsfpuren, bie infolge ftarker Ku^kruften auf 

langbauernbe ^euereinwtrkung fcbliehen laffen, fowie bie häufigen <Sunbe mit 

vielen tSlicffpuren befagen zur (Benüge, ba£ fte lange im (Bebrauch gewefen ftnb, 

ehe fte als (Brabgefäfl in bie öerbe gefenkt würben. Vlwe faft ftete Verwenbung als 

üeichenbranbbehälter insbefonbere in Verbtnbung mit Waffen, b. h. alfo bei 

Kriegergräbern bebeutet, ba$ fie vorbem nicht zu profanen Zwecken gebient 

haben können. Vhr (Bebrauch muh ehebem einen weihevollen Tharakter gehabt 

haben6). Vielleicht ift hier an bie ausgezeichnete unb weit vorgefebrittene Wunb* 

pflege bei ben (Bermanen zu benken, fo ba$ man in ben Keffeln bie Säfte ber 

Heilkräuter zur Wunbbehanblung über bem £euer zubereitet haben bürfte. 

E5efonbers bie /form 3 tritt ftets in (Bräberfelbern unb (Bräbern auf, bie um ben 

E5eginn unferer Jeitrechnung angelegt würben, b. h. alfo zu einer Seit befonbers 

x) S. UlüIIer, Vcorö. Elltertumskunbe II, 1898, S. 76 u. Elbb. 106 auf S. 175. 

O. Unbfet, (btfen, S. L20f. u. Elbb. 130.

2) 23etr. 2lbb. f. Junbverjeichnis, ESeilage I.

3) Dep. Loire. (Junbe üerfchollen.) Elbb. bei 3. Werner, Ularburger Stubien, 

(1938), Taf. 107, 7.

4) Siebe Pie, Urnengräber, Taf. 69, I.

5) 2lbb. bei H* Widers, Hentmoor, Taf. I, 9.

6) Sie können bähet wohl auch nicht als Weingefäfe angefeben werben. — Vgl. 

bagegen Eölume, Tie germanifchen Stämme, S. 139.
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ftarFer Friegerifcber Tweigniffe, bie im Öufammenbang bet Auseinanberfet?ung 

rwifchen ben Körnern einerfeits unb ben (Bermanen anbererfeits ftehen.

Sie Beigaben ftnb faft ftets febr rahlreid) unb befielen meift aus Waffen, 

daraus barf wohl im Vergleich 3» Tonurnengräbern — ausgenommen bie 

Situiert ber £orm I — gefchloffen werben, bah ber Tote folch eines 23ronreFeffel= 

grabes auch im Teben eine fo^ial höher ftehenbe vielleicht führenbe Stellung 

eingenommen bat.

Sie 23enut$ung ber Keffel als Teichenbranbbehälter für ben wehrhaften 

HTann weift jebenfalls barauf bin, bah auch itn JTeben ;wifff>en beiben eine enge 

23eriehnng beftanben haben muh/ bereu ?lrt ftch nur vermuten läht. Trs ift 

baber auch baran ;u benFen, welche feierliche 23ebeutung bem 5utrunF an ben 

(Baft bei 5eftlichFeiten ruFommt1). ££ine Sitte, bie ftch bis auf ben heutigen Tag 

gehalten hat. Auch an bas HAnnetrinFen, an ben Kbfcbluh von 'Slutsbrüber-' 

fchaften unb an Verfchtvägerung von Sippen bureb getneinfamen TrunF fei 

erinnert. Auch bie Beigabe bes TrinFhorns in Keffelgräbern ift hervorruheben, 

wie ja Keffel unb TrinFhorn offenfichtlich in oufammenhang ftehen, fo bah auch 

bas TrinFhorn Faum profanen SwecFen gebient haben bürfte. Auf all bas macht 

bereits Schul? ausführlich aufmerFfam unb fafjt feine Ausführungen in bem 

SchluhfaB gufammen: „23ronreFeffeI unb TrinFhorn als tKitgabe ber 

Toten führen uns alfo ;u geheiligten Sitten bes germanifchen 

Kaufes2)."

Öum Schluh fei noch auf bie beFannte ’Btaäblung hivgewiefen, wonach bie 

Timbern, bie nörbliff» von ber t£lbemünbung fahen, ben heiligen Keffel ihres 

VolFes nach Kom ?u Kaifer Auguftus brachten, um für einen auf bie Körner 

ausgeführten Angriff um Verreibung ?u bitten, ^ier ift ber Keffel in feiner 

„heiligen77 23ebeutung aus bem engen Kähmen ber Familie b?w. ber Sippe 

berausgewaebfen unb mitten in bas (Befcbeben um bas SchicFfal eines VolFes 

felbft bineingeftellt. Alles in allem betrachtet, Fönnten wir auf (Brunb ber 

(Sunbumftänbe leicht ben Sd>luh rieben, alle Keffel von Typ I bis £ als ,5amilien= 

ober SippenFeffel anrufprecf>en, wäbrenb bie Keffel vom Typ (Bunbestrup eher 

mit einem völFifct>en brauch ru verbinben wären.

’) Auf bem Scbulwanbbilb „(Bermanifcbes <Bef>öfty/ im Verlage Wacbsmutb hat 

W. Schuir bie alte germanifebe Sitte, ben (Baft bureb einen »trunF willkommen ju 

heilen, entfprecbenb bargeftellt.

2) W. Schuir, AItgermantf<hffwebif<he tEotenbeflattung im 23ronreFeffeI, ATitteb 

beutfebe VolFheit 1937, ^eft 2, S. 2ff.
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fundortverzeiebniöx).

provin? €5acf)fen.

Kr. 23itterfelb.

1. Ritterfelb.

a) Kohlengrube (<5rube Richarb?).

Wohl (Bräberfelb; Oefäße ber Jorm 2 unb 3, Stufe C (fpdt). YVeitmunbig h^be 

unb weitmunbig fchalenförmige Oefäße, barunter ein Gefäß mit einem ^enFel unb 

brei Knubben, ein Kumpfgefäß. Jarbe: jumeiß braun, jum Teil fchwarj. Beigaben 

nicht vorhanben. (Ifluf. Ritterfelb.)

b) Huft’s ÖFonomie.

Grabfunb; fchwarjgraues Gefäß ber Jorm 2, Stufe C (fpät), mit einem ^enFel 

unb brei Knubben. Inhalt: Heichenbranb eines ÜJrwachfenen, br. Scheibenßbel 

(Kleeblattform), br. Stopfnabel. (III uf. Ritterfelb.)

2. »^olj weiß ig, Grube Heopolb.

Schrifttum: Vlacbricbtenblatt 1936, S. 270.

Am Ranb ber Grube Heopolb tvurben im 3al>re 1936 u. a. fünf Branbgraber 

aus bem I. bis 2. 3abrt>» entbecFt. Die Urnen ßanben im Kies. Die Grabanlage war 

bie für biefe Seit übliche, flacf> (0,20—0,^0 m tief) unb einfach; bie einzelnen Gräber 

lagen verhältnismäßig weit auseinanber.

^bß. I: Grab; fchwarjglänjenbes Prachtgefäß ber Jorm 2, Stufe B, mit breh 

teiligem Utufter eines 23anbes großer ^aFenFreuje auf ber Schulter unb eines umlau 

fenben SicFjacfbanbes mit abwecbfelnb baran hängenben einzelnen RoUßempelabbrücfen 

unb Heiterßreifen auf bem Unterteil verßert. 2lusführung in ein» bis sweireih. Räbchen 

tecßniF. Der ^als iß burch eine Heiße befonbers betont. Der Ranb jeigt eine Derbicfung. 

(Abb. Taf. XVI, I.) (Dgl. 2lbb. 3ahresfcbr. XXIV (1936), S. 221- unb Ulittelbeutfch. 

DolFheit 1935, I, Titelblatt.)

Jbß. 2: Grab; fchwarje Situla ber <form 2, Stufe B, mit Stufenmußerbanb auf 

ber Schulter unb abwechfelnb einzelnen Rollßempelabbrücfen unb Streifen auf bem 

Gefäßunterteil. Die Derßerung ßellt einen Übergang vom breiteiligen jum jweiteiligen 

Ulußer bar, ba bas Sicfjacfbanb nur burch WinFel angebeutet iß, bie jeweils bie einjelnen 

Stufenmußer auf ber Schulter miteinanber verbinben. Ausführung in jweireib. Räb 

chentechniF. (Abb. Taf. XVI, 3.) Inhalt: Heichenbranb.

Jbß. 5 : Grab; unverßerte fchxvarje Situla ber Jorm 2, Stufe B. Ranb verbiett, 

^als burch Heiße abgefetß. (Abb. Taf. XVI, 2.) Inhalt: Heichenbranb.

ß Die StabtFreife finb jeweils ben HanbFreifen ein= ober angefügt, in beren 

geopolitifcher Grenje fie liegen. 3m übrigen iß bas Junbortverjeichnis nach 

Hänbern in ber Reihenfolge: Prov. Sachfen, Hanb Anhalt, Sachfen unb Thüringen 

mit alphabetifcher Reihenfolge ber Kreife georbnet.

Die Körpergräberfunbe finb auf S. 10 unb II jufammengeßellt.



135

Jrbft. 9: Waffengrab; fcbwar;gldn;enbes ©efäßunterteil (ju einem ©efdß wie 

Taf. X, I jüngerer Jorm). 2luf bem Boben ift ein linFslduftges ^aFenFreuj angebracht. 

2lusfüt>rung in jweireib* BäbcbentecbniF. (2lbb. Taf. XVI, £). Inhalt: iLeicbenbranb 

eines igrwacbfenen. Beigaben: XEtne eif. XLanjenfpitje, 15 cm lang (2lbb. Taf. XVI,6), 

ein elf. Uleffer mit br. ^eftring, noch 10,5 cm lang (2lbb. Taf. XVI, 5). Tie Urne 

jlanb in einer 0,60 m breiten unb 0,10 m tiefen ©rube. Tie Seitftellung biefer ©rube ift 

ungewiß.

<fbft. H: Waffengrab; eine vollßänbig jerßorte braune Urne in 0,20 m Tiefe 

(wohl Sttula ber Jorm 2). Tie Vermietung war mit einem mehrreiß. Bäbcben ausge» 

führt, Stufe B. Onßalt: ILeicbenbranb. Beigaben: eine eif. Scbilbfeßel (21,3 cm 

lang), verjiert mit WinFelmußer, wie es aus bem marFomann. ©ebiet beFannt ift. 

(21 bb. Taf. XVI, 7).

3. ^übenberg, "Ixiesgrubc norblich (Drtsteil SfcbiefewiQ, auf „Bomsborf»UtarF". 

Schrifttum: W. Scbulj, Blannus X£rg.»Bb. 3, 1923, Taf. 6, 8; Oabresfcbr. XI,

1925, S. 5^f.;.Taf. XIV, 2 u. 3 unb 2lbb. 6 auf S. 55.

©rabfunb; ©efäß, 2lbb. Taf. II, 5. Inhalt: ILeicbenbranb eines XErwacbfenen. 

2luf bem ©efäß lag eine eiferne £0 cm lange iLanjenfpige, mit ber Sptge nach NO 

jeigenb. (IL. f. V.»<jalle.)

I. Töberig.

a) J. u.; Sieblungsrefte; fajettierte Banbfcberben ju großen Vorratsgefäßen, 

bicfwanbig, Topfproßle.

b) J. u.; Sieblungsrefte; 2 ©efäßfüße ber Jorm 3, Stufe C, bie eigenartigerweife an 

ben Brucbftellen glatt gefcßliffen ftnb, fo baß fie anfd>einenb nun als Heine VTäpf» 

eben weiter gebraucht würben.

c) J. u.; ein graubraunes ©efäß mit einer Ivnubbe, Unterteil mit langen Bamm- 

ftricben rerjiert, nach oben unb unten burch je eine ßorijontale Bille abgefchloffen.

(Sämtlich tltuf. Jorbig.)

5. Boigfcb, ©ärtneret Berger.

Schrifttum: W. Schul}, XI, 1925, S. 66.

Terf., ^aßresfehr. XVI, 1928, S. 5 5 f.

vf. u.; ©efäß ber Jorm I, Stufe A mit Fl. ranbßänbigen ÖfenbenFel. Tie Ver» 

jierung ift auf Taf. IV, 9 abgebilbet. (iTiuf. Bitterfelb.)

6. Sanbersborf.

a) Jlur Sanbersborf.

Schrifttum: W. Scbulj, 3aßresfcßr. XI, 1925, S. 68.

©. J. ©anbett, Tübenet <?eibe II, S. 70 (1927).

Woßl ©rab; ©efäßform wie Taf. III, 2/3, fchwarmglänjenbes ©efäß mit jweb 

reibigem Bäbcben verliert. 2lngeblicb noch ein jweites ©efäß (ähnlicher .form?) ge» 

funben. (Priv.=Bef.)

b) ©rube Vergißmeinnicht.

IVoßl ©räberfelb; u. a. ein ©efäß ber Jornt 3, Stufe C (fpät); Boben einer Tetra» 

Sigillata»Schale; eine eiferne Jtbel; eine ftlberne mweilappige BollenFappenßbel; eine 

halbe eiferne Schere; eine eiferne ©ürtelfcßnalle; ein eifernes Bogenmeffer; ein bron» 

jenes 2lrmbanb mit ScblangenFopfenben.

(Sumeift LTIuf. Bitterfelb; XL. f. V.»^alle.)
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7. Sorbig, (Drtstetl Xftöfjlit;.

Wohl (Srab; hellgraues (Sefdfj, Korm wie PoUeben, Ulansf. SeeFr., jebocb großer 

unb unverziert. (ITIuf. Sorbig.)

2U. (Ulbe.

8. 21 Fen.

a) K’. u.; (Srabfunb; braunrotes, topfartiges (Sefäf, wie Korm 5, Stufe A, mit 

zwei gegenüberftehenben »JenFeln auf 8er Schulter, umlaufenber 2\ille auf bem 25auch 

un8 feingeraul>tem Unterteil. 3nl>alt: Heid)enbranb eines Ärwad>fenen. (Xttuf. Äötben.)

b) 2luf frübs u. mittellatenejeitb (Sraberfelb fübl. 2lFen.

Äinzelfunb. 23ronzener, Fnaufförmiger (£rinFhornenb?)»23efd)Iag, verfchmolzen. 

(Uluf. "Käthen.)

c) „25 et 2lFen".

Schrifttum: W. Schul?, 3abresfd>r. XI, S. 68.

p. (Stimm, ^abresfcbr. XIX, 1931, S. 16.

Äin (Sefäfj mit mäanberäbnltcber Perjierung 8er älteren romifcben Seit. 

(Uluf. S?e(fau.)

(Äs tft möglich, baf; für biefe Junbe von 2lFen a—c eine gemeinfame Kunbftelle — 

alfo ein (Sraberfelb — anjunebmen ifi. Seitlich bürften bie 2lltfad>en wohl 8er Stufe 

A/B ?u?uor8nen fein.)

d) Kiesgrube Kaltenberg, 2 km fühl. 2lFen, an 8er Strafte 2I.=KIeinzerbft. 

Schrifttum: p. (Stimm, ^ahresfcbr. XIX, 1931, S. 10—-16.

Sieblung; Pfoflenbau; fajettierte Kanbfcherben, Scherben mit zweireihiger 

2\äbcbenver?ierung ?u Situlen 8er Korm 2, Stufe A—U a. Scherben ?u braun=rotlid)en 

Äopfen (Korm 6?); eine gelbglänjenbe Scherbe.

e) Äbenba.

Schrifttum: p. (Stimm, a. a. 0., baju Caf. II, 2.

Äin Situlgefäft 8er K<>fm 2, Stufe A; (unficber, ob (Srab» ober Sieblungsfunb).

f) Äbenba.

(Srabung 8er XL. f. V.»»Salle, 1938.

Steblungsrefle; Pfoftenbauten; Kä8cbenfd)erben mit brei» bis vierreibigem Hab» 

eben unb Äupfenreibe, ?u (Sefä^en 8er Korm 2, Stufe C.

g) (Selanbe ber I.G.»Karben.

Schrifttum: K'. K. 25icfer im XSadH'idztenblatt 10 (I93A), S. 106.

2luf vorgefd)id)tlid>em Sieblungsgelänbe, befonbers mit mittelfteinjeitl. Kunben: 

Sieblungsfunbe ber „frühen Kaiferzeit".

(a—g (amtlich Ä. f. P.»<jalle.)

9. 2lthcnsleben— am ^aneFlint.

K* u.; eine rotbraune Scherbe mit zweireihigem “Habchen verziert. Wohl (Sefäfz» 

tvp wie Krücbern. (Iltuf. Stafjfurt.)

10. 25reitenbagen— „^eben", norbweftlicb von 23r.

Äefefunbe; u. a. fa?. Hanbfdterben, Äopfproftle, fd>w.»gl. UTittelfcberbe mit eraFt 

Zwetreib» “Käbch.=Perz., I 25obenfcberbe mit 25efen(trid)rauhung (fämtl. Stufe A). 

(£. f. P.»6alle.)

11. (Calbe-—im Saalebett.

(Sefäfjfufz mit Kufjleifte (fpät). (Uluf. Sdzonebedf.)
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12. (Chörau — ^unbebufcb.

XLefefunbe: mehrere fazettierte, zumeift braune, grob geraubte bicfe 25anbfcberben. 

Vorratsgefäfjrefle, Kopfprofile wie -Dorna, *Kr. Wittenberg. (XL. f. V.»^alle.)

13. PornbocF — 1,7 km norbofllicb T. am Tlanbe rom 23rucb.

XLefefunbe; au^er fpätlatenejeitlicben Scherben u. a. I Tlanbfcberbe zu einem 

großen, glatten XBefäfj (Kopfprofil), I Tlanbfcberbe zu einem großen Vorratsgefäfj (?) 

mit langem Tvanb (betbe (bellen typifd>e Kopfformen aus Sieblungen ber Stufe A bar). 

I bellgraubraune Utittelfcherbe mit unregelmafj. Stricbmufier (typtfcb für Spatlatene» 

unb Übergangszeit). (XL. f. V.»^alle.)

I3-. Xbrofjrofenburg — fübofll. Truppe ber Sanbberge am Krügerfee.

XLefefunbe; aufier Steinzeit», fpätlatene» u. Slat». Scherben u. a. I hellbraune 

Ulittelfcberbe mit $xveiveil). Tiäbcbenverzierung. 2$rucb(lücf einer fcbwarzen 25oben» 

fcberbe mit Tvefteit eines ^aFenFreuzes, bas mit mebrreib. Ttabcben bergefiellt ift. I fcbw.» 

gr. Scherbe vorn (Befafjunterteil mit fenFrecbten (Linien eines einreib. 25äbd>ens verliert 

(früh, noch Stufe A?). (XL. f. V.»^alle.)

15. Kühren.

XLefefunbe; u. a. I faz. braunrote, ftarF verwitterte Scherbe; wohl Stufe A. 

(XL. f. V.»^aUe.)

16. XLoberburg.

Vfacb Tlrcbtv XL. f. "V.»fallet Zeitungsnotiz im XEtslebener Tageblatt (Xßnbe 3uli 

1920).

Sieblungsrefte; verzierte Scherben, u. a. ITtäanberbänber, Killen mit PunFten, 

Kammftrict)tecbniF. Vertiefungen unb Kehlungen mit ^ilfe ber Jinger. Txnubben. 

(Uluf. Stafjfurt.)

17. LTIennewig.

a) Schrifttum: 23etbge, Ulannus X8rg.»25b. 3/5 (1925/27), S. 38, 2lbb. 13.

Steblungsrefle; 2 fafl gleiche (Befäfje, Unterteil fein geraubt, facettierte Kanb» 

fcberben, 2 (Branttfleine zu einer ^anbbrebmüble. KierFnocben. (2lbb. Kaf. XLI, 3). 

(Uluf. Kothen.)

b) Schrifttum: W. Schulz, Oabresfcbr. XI (1925), S. 66.

p. (Stimm ^abresfcbr. XIX, 1931, S. 16.

J. u.; fcblanFer, braun-roter Jrufztetl einer Situla ber <form I mit Stricbbünbeln 

auf bem Unterteil (vgl. Koigfcb, Kr. 23itterfelb). (Üluf. Kothen.)

18. HI ich ein — Wüflung 'Kremig, Kl. Ifirbobung am Vf.» unb (Dflufer eines 25acbes, 

auf fog. „Xßrbtsberg".

XLefefunbe; auffer XLatene, fpäte Kaiferzeit u. flam. Scherben, eine fcbw.»gl. Xanb» 

fcberbe zu einer Sttula ber /form I, Stufe A. (XL. f. V.-^alle.)

19» Stafjfurt.

a) 23ei Einlage bes Scbwimmbaffins.

Schrifttum: 23ecfer (Staßfurt), ^abresfcbr. XX, 1932, S. 83/5, 2lbb. I—3.

Sieblungsgruben. ^enF eit affen, Vfäpfe, Fletne Situlen. Kopfprofile, XKifenfcblacfe, 

Spinnwirtel, KierFnocben (^unb, Ziege, Schwein, Kinb, Pferb, »Zirfcb, Keb unb ein 

Watvogel). (XL. f. V.^aile.)

b) Sog. „XSnglänber <fabriF".

Steblungsfunbe; (Befa^fuf; mit Jufjleifte unb länglichen rabialgefiellten Tellen 

auf bem Unterteil. (XL. f. V.»^alle.)



J38 ^ahresfcßrift für mittelbeutfche "üorgefchichte

20. SuftgFe.

a) 21 n ben Karpfenteichen.

A. u. (vom 2lrbeitsbienß abgeliefert); fchwarjglänjenbes (Befaß mit einem breü 

reinigen Käbchen verliert, Situla bet »form 2. (ft. f. D.^alle.)

b) <f. u.; (Brab; (Urne angeblich verloren gegangen). fCine Bronjeßbel wie

2llmgren 22. (Prtv.-Bef. Hehrer 3arbod?, SufigFe.)

32elt^fd).

21. flöbnig — „Balger Röhenberg".

Schrifttum: 3acob, 3al>rb. ftp?. 1907, S. 81 f., <Caf. 23, H8—150. 

(Brabfunb; fchwarsglänjenbes (Befaß mit einem ^enFel unb brei Knubben, je 

brei fenFr. Hellen in (Bruppen am ^als unb auf bet Schulter, borijontale Killen (2lbb. 

<Caf. XLIII, (0—12). 25nl>alt: fteichenbranb eines t£rwachfenen, eifernes jweifchnet» 

biges Schwert, eiferne Hanjenfpige. ((Braffimuf. fteipjig.)

22. SchenFenberg.

a) Sch.=Süb, Ariebhof II.

Schrifttum: "Veröffentlicht: IC. Wahle, ^abresfchr. VIII, 1909, S. 198—209 m. 

2lbb. Jig. 15—29 u. Taf. XVIII, 18—23.

3acob, 3abrb. ftpj. 1907, 3Caf. 2f—25.

2TT. 3ahn, Bewaffnung, S. 250—251.

W. Scßulj, ^ahresfchr. XI, S. 68.

(Bräberfelb; 5. 1C. jerflört. iDie Urnen waren jumeift Situlen ber Jorm 2, Stufe A 

bis B. »fbft. II, 83 fanb (ich ein iCopf, »form 6. »fbft. II, 5 war wohl ein Scheingrab (?). 

A’bfl. II, 6 u. 12 waren Waffengräber. Unter ben beigegebenen »fibeln fanben ftch u. a. 

frühe Hugenftbeln, f. Beil. II, (Lifte I b, 2 u. I.

b) VTauenborfer Ulüble, Sanbgrube b.

Schrifttum: Ob Wähle, ^abresfchr. VIII, 1909, S. 156.

(Cinjelfunb: Fleines fchwarjglänjenbes (Befaß mit Fleinern Stanbfuß.

(Samtl. ITIuf. iVeligfch.)

‘Är. 3ertd>otv I.

23. Burg.

a) JelbmarF Kirchgütter.

Schrifttum: 0. »felsberg, Utannus fCrg.»Bb. 7, 1929, S. 150, VTr. 33.

A- u.; braunrotes (Befaß, unverjiert. iCpp wie Helfta, iCaf. III, I.

b) »friebhof.

»f. u.; mehrere Scherben mit jweb bis bretreibigem Käbchen verliert, wohl <Be« 

faße wie »form 2. (Sämtl. Utuf. Burg.)

2A Alog.

Schrifttum: Plachrichtenblatt 1928, S. 117: „Scherben von fcbarf proßlierten lCon= 

fitulen mit UTäanberverjierung."

(VTicht gefehen.) (UTuf. UTagbeburg.)

25. (Berwtfch.

a) Ariebhof.

Schrifttum: 0. Aelsberg, Utannus ICrg.»Bb. 7, 1929, S. 150: „2 fcßwarje glatte 

iCerrinen."
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Wohl (Braberfelb; u. a. ein (Brabfunb: fdzwarzgldnzenbes ©efdfj, auf bet Schulter 

eine kleine Strerfe mit zweireihiger Bäbcbenverzierung: Onbalt: Ileicbenbranb eines 

tßrwacbfenen, zwei kräftig profilierte Bronzefibeln (2lbb. Taf. XLIII, 6—9). 

(Hluf. Burg.)

b) («Terfelbe Junbort?)

Schrifttum: Jelsberg, HTannus I£rg.=Bb. 7, 1929, S. ISO: „Scherben von HXäanber» 

urnen."

J. u.; u. a. eine Scherbe mit breiretbigem ?u:bcben verziert. (Ittuf. Itlagbeburg.)

c) Binnenbünen.

Scbriffttum: <9. Jelsberg, IHannus I£rg.=Bb. 7, 1929, S. 136—137: „Scherben von 

ctonfitulen mit Bäbcbenmäanber."

(Plicht gefeben.) (ITIuf. tTlagbeburg.)

26. (Sommern.

a) (Beboft Pilm.

Schrifttum: <9. Jelsberg, Mlannus £Erg. >Bb. 7, 1929, S. ISO.

W. 3orban, Vorzeit b. Br. 3er. I, »j. I, S. S (1932): „IßtnecCaffe mit *$aken= 

kreuz, mit je brei ^aken unter bem Boben."

(2lrcbiv H. f. V.^alle.)

(Bräberfelb; u. a. eine ft. unb eine br. Jibel; zwei e. ißimerberlocfen.

(IHuf. ITlagbeburg.)

b) (Beböft Pilm.

Schrifttum: (9. Jelsberg, ITIannus (Urg.’Bb. 7, 1929, S. ISO.

Sieblungsfielle.

c) Scbiefjftanb.

Schrifttum: U). Oorban, Vorzeit, b. Br. 3er. I, <$. I, S. I (f., 2lbb. I—2 (1932), 

(Srabfunb; (Sefafz ber Jorm 2, Stufe A/B; mit Beigaben. (MTuf. UTagbeburg.)

d) Weinberg.

Wohl Sieblung; Scherben mit ein= bis breiretbigem Bäbcben verziert; (Sefafjfufz; 

Scherben mit Befenjlricbverzierung, Bantmftricbverzierung, ^alsleifte.

(Sumeijl MTuf. ITtagbeburg; ITluf. Burg.)

27. (Brabotv — <9rtsteil Stegelsborf.

J. u.; engmunbiges, zweihenkliges, fcbtvarzgraues, glänzenbes (Sefäfi, cTpp wie 

Caf. I, 3. (St. Hluf. Berlin.)

28. 3fterbies.

Schrifttum: 2llmgren, S. 179»

J. u. £Eine br. Jibel. (ITC. 711 uf. Berlin.)

29« Bönigsborn.

Schrifttum: (9. Jelsberg, ITtannus I£rg.=Bb. 7, 1929, S. ISO: „Baiferztl. Scherben 

bes I. bis 2. 3abtb» n. Str."

(Plicht gefeben.) (tlTuf. HTagbeburg.)

30. Börbelig.

a) Jelbmark Pekerig unb „Spiger Berg".

Placb Bartei im TTXuf. Burg „II Scherben mit Bäbcbenverzierung". 

(Plicht vorgefunben.) (Ifluf. Burg.)

b) Biefelfelber.

(Braberfelb; u. a. ein weitmunbiges, braungraues (Befaß mit einem Henkel unb 

brei Bnubben. (III uf. HXagbeburg.)
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31. Ho stau.

Schrifttum: 0. Relsberg, ITtannus Ärg.=25b. 7, 1929, S. ISO: „Scherben m. "Räbchens 

verzierung."

(PTicht gefehen.) (llluf. ITTagbeburg.)

32. Hübs— an her (Sehniger Grenze.

Schrifttum: HI. ‘Kenig, 2lnbalt. Gefd>id)tsbl. 1934/35, S. 203 : „Wohnpläge; 23äb= 

cbenverzierung an ben Gefäfjen. I. u. 2. 3ahth."

(PTicht vorgefunben.) (RTuf. SerbfL)

33. Btorig — 21 cf er WilFe.

Sieblungsrefte, u. a. Scherben, in TIäbcbentecbniF verziert. (Uluf. Serbft).

3 4. Pregien— alte Ißlbe.

Schrifttum: 0. Jelsberg, Riannus Hrg.»23b. 7, 1929, S. 136—137.

<f. u.; eine eiferne hakenförmige ^fibel. (St. RTuf. 25erltn.)

35. Schermen.

a) 'friebhef unb am Ptegpuhler Weg (gegenüber bem <friebl>of).

Schrifttum: 23ecfer, ^ahtesfdjr. II, 1903, S. 41.

PTachrichten ü. b. 21., 25b. IV, 3g. 6, *5. 6, S. 87.

0. Relsberg, Rlannus «rg.=25b. 7, 1929, S. 126 u. 2lbb. 2 b.

Gräberfelb; fchwarzglänzenbe Gefä^fd>erben mit ein- bis breireihigem "Räbdien 

verziert.

Grabfunb: zwei eiferne Bibeln, eine eiferne Hanzenfptge, ein eifernes 25ogenmeffer 

ohne Griff in einer Situla, <form 2, Stufe B. (2lbb. Haf. IX, 6—8). (HTuf. 25urg.)

b) Gollps Plan.

Grabfunb: Hine graue Gefäfjfcherbe mit zweireihigem "Räbchen in breifadzer 2lus= 

fübtung verziert, wohl Situlgefäf? ber /form 2, Stufe B. Inhalt: Heichenbranb eines 

Hrwacbfenen, ein eifernes 25ogenmeffer, eine eiferne 19 cm lange Hanzenfpige. 

(Rluf. 25urg.)

36. Strefow.

a) Schrifttum: 0. /felsberg, illannus I£rg.»23b. 7, 1929, *5. 145, 2lbb. 14, c—e. 

Gräberfelb; viele 25eigaben, u. a. eine vfibel mit burchbrochenem PTabelhalter 

(runbes Hoch), eine Änieftbel, ein bronzener TxafferolIenfHel mit Fleinern Freisrunben 

Hoch im Griffenbe unb unleferlicbem Stempel, ein bronzener Griff mit ^Knöpfchen; bazu 

anbere bronzene 23ruchftücfe. (ITIuf. ITIagbeburg.)

b) Strefower *peibe, nw. ^ohe 60.

Hin Grabfunb inmitten eines Fleinen Gräberfelbes bet frühen Hatenezeit. 

(25is PTovember 1935 würben bort 5 Gräber feftgefbellt.) Hin braungraues, glänzenbes 

Gefäf; ber Jorm 2, Stufe C, mit einem ^enFel mit Schwalbenfchwänzen unb bret *Knub= 

ben, mit zweireihigem 2Iäbd)enmufler unb "Räbchenftempelabbrücfen verziert. Inhalt: 

Heichenbranb eines Hrwadzfenen, eifernes PTabelbruchftücf, Fleines eifernes 15üd>en» 

meffer, Fleines vierFantiges Stemmeifen, Urnenharz. (2lbb. Zaf. XXIII, 10—12.) 

(illuf. 25urg.)

37. rOahliS.

a) %ochs 2lcfer.

vf. u.; Scherben zu brei verfdziebenen Gefäßen mit zwei» unb breireihigem Räbchen 

verziert, ^alsleifte, ^Knubben. (XTtuf. Rlagbeburg u. 23urg.)



b) Vfordlicb (thauffee W.^UTenj.

Siedlungsrefle; Äifenfcblacfe, ^austierFnocben, Scherben, tu a. von einem, weit« 

mündigen napfförmigen Gefäfi mit jtveireiljigem Sädchen und Sädcbenflempelab« 

drücFen verliert. (UTuf. Ulagdeburg.)

38. Walternienburg.

a) <for(l.

Schrifttum: W. Scbulj, 3abresfcbr. XI, 1925, S. 67.

Seelmann, 2lnbalt. Gefcbicbtsbl. 1925, S. 28f., *taf. 8 u. 9, 2lbb. 57—71. 

ItandesFunde, Taf. I u. II.

Gräberfeld (viel jerftört), u. a. ein Gefäft mit einem ^enFel und drei Knubben, 

mit zweireihiger Sädchenverjierung. (Uiuf. Peffau.)

b) Cerlidenhügel.

Grabfund: ein weitmundiges Gefäfj mit einem ^enFel und drei Knubben, fotvie 

mit großem, gefeldertem 'Perjierungsband auf der Schulter. Onbalt: Ceicbenbrand, 

eiferne KücbenmefferFIingen, eiferner ScbnaUenbügel.

Grabfund: weitmundiges, dunFelbraungraues Gefäft mit einer Knubbe, unver« 

jtert. Onbalt: XLeidjenbrand; eiferne Scbere. Seide Urnen find Situlgefä^e der Jorm 2, 

Stufe C. (Uluf. Surg.)

39. WörmliQ — am faulen Grund, nördl. Susgang von W.

mündliche Mitteilung von Konf.«Sat Wendland, TUormlig. 2lngebltcb 5 Gräber:

Grab a): Scbwarjglänjendes wettmund. Gefäfj mit einem <$enFel und drei Knub

ben, unverjiert. Onbalt: XLeicbenbrand, bronzenes KafferollenftielbruchftücF (vgl. 

Willers, VT. U. X907, S. 85-, 2lbb. 52); daju gehört febr wabrfcbeinlich eine filberne 

Jibel ähnlich Slmgren lol (Muf. Surg). (2lbb. Caf. XLIII, I—3.)

Grab b): l£tn bellbraungraues weitmundiges Gefäfj, fchalenformig, mit horijon« 

talen Sillen auf der Schulter. (2lbb. Taf. XLIII, L)

Grab c): Scherbe eines ähnlichen Gefäßes wie Grab b). Graufcbwarj, ebenfalls 

mit Sillen verliert.

Grab d): Sraunes Kumpfgefäfj, Unterteil grob rauh- (2lbb. Caf. XLIII, 5). 

Onbalt: jLeid^enbrand.

Grab e): Sngeblich verloren. (Privat, Konf.=Sat Wendland, Wörmlig.)

Xiebenrverba.

X-O. Jichtenberg.

Schrifttum: \V 3. Aggers, p. 5. 1932, Sd. 23, S. 256, 2lbb. 7.

Pofj, X f. Ä., Sd. 21, Verh. S. £58.

W. Schulz, 3ahresfchr. XI, 1925, S. 67.

3ahn, Sewaffnung, S. 250/251; Per Seiterfporn, S. 23.

Sei Pof) ifb eine ungehenFelte fcbwarje Urne mit punFtiertem Stufenornament 

und mitMafjangabeerwähnt. Panacb handelt es fid> um eine Situlader Jorm2, Stufe A. 

VTad> den 2lFten im St. Muf. Serlin find nur drei Gefäße mit mehreren Seh 

gaben gefunden. Pie Gefäße find, wie es fdjeint, arg jerfiort. IBs fanden fich nur drei 

Fleine braune Scherben mit bogtgem Kammflricb. Pon den Seigaben find vorhanden 

eine Sronjefcbere (ähnliche /form wie Paf. XI, 9 aus Wulfen, mit derfelben Purcblocbung 

der Scberenanfä^e), ein SronjetrinFhornendbefchlag (ähnliche <form wie Paf. XIII, 7, 

aus TRleinjerbfl), eine br. Kafferrolle, ein e. Meffer, ein fd?maler, blecbförmiger br. PrinF« 

hornbefcblag, ein br. Sing mit drei Fleinen Stemenbefcblägen von einer PrinFbornFette.
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(5u obigem (Brabfunb?): brei Bruchßücfe eines Heinen taffenförmigen br. (Befäßes, 

eine bunte, befefte, angefcßmolsene (Blasperle. (St. XTIuf. Berlin.)

41. Aaufig.

Schrifttum: W. Schuls, ^ahresfchr. XIX, 1931, S. 92—93»

(f. VTiquet, Blätter für ITIünjfreunbe, 66, 1931, S. 349f.

IHünjbortfunb in einem Heinen SRumpfgefäß mit abgefegtem {fuß (noch Stufe C?). 

((L. f. V.^alle.)

42. IHühlberg.

a) „{fürßenberg".

Schrifttum: d>. ,f. (Banbert, Ver Breis (Liebenwerba, S. 170.

Sieblungsreße ((Dberßäcßenfunbe), Scherben, mit swei» bis bretreißigem Bäbcßen, 

Bammßrich, ^alsleißen, Billen u. a. versiert. ((L. f. V., ^alle.)

b) (Balgenmüßle, im Stabtteil (Bülbenßern, hinter (Bierifcher Illüßle.

Schrifttum: (9. {f. (Banbert, Ver Breis (Liebenwerba, S. 170, 2lbb. 52a u. b.

W. Scßuls, ^aßresfehr. XIX, 1931, S. 92, 21 nm. 2, sweifclt baran, baß bas bei 

(D. <f. (Banbert a. a. O., 2lbb. 51 a wiebergegebene (Befaß 3U ben br. {fibeln 

geßort.

{f. u.; swei br. Jibeln, wie Tllmgren (Bruppe V. (£. f. V.»^alle.)

'.llamsf. (Bebirgsfreis.

43. (Broßörner— (Lehmgrube ber (Brube „(Bute Hoffnung".

Schrifttum: >5* Butfchfow, Vic lTterowinger»(Bräber von ITIoImecfAjettflebt, ITIansf. 

(Beb.»Br. 3ahtesfd>r. XXIV, S. 231—242.

B. Siegel, (Bermanenerbe (1937), S. 137—140.

Tlrchiv (L. f. V.

Sieblungsgruben. Situlreße ber .form 2, Stufe A mit feinen (Linien unb »Tupfen 

swifd)en parallelen (Linien versiert, eine Sttula ber {form 3 mit swei Würßen am 

{fuß unb bie üblichen Vopfproßle ber Stufe A. ((L. f. V.^alle.)

44. L?ettßebt — Itleßingwerf.

Schrifttum: W. Schuls, ^aßresfehr. XVI, 1928, S. 76.

{f. u.; Bieiner runblicher Becher mit Scßrägranb. Schulterbanb einer hoppelt aus» 

geführten Sicfsacflinie in Stricßtechnif, in Hlctopen eingeteilt. (ITtuf. (Tisieben.)

45. üteisborf.

a) „(Dßerberg", norbößlich Hleisborf, Tiefer Banfe.

(Broßes (Bräberfelb; bisher unsureießenb veröffentlicht. Vie wicßtigße Sufammen» 

ßellung ßnbet fid> bei IV. Schuls, ^aßresfehr. XVI, S. 73 f.

Vie {funbe vom ^afental, LHergelgrube fcheinen nur mittlere unb fpäte (Lateneseit 

aussuweifen.

Schrifttum: llnbfet, (Tifen, S. 227f.

3aßresfcßr. I, S. 179, Tfaf. XX, Jig. a—d.

{forßemann, VTeue IHitt. "Thür. Säcßf. (B.»V. III, I, S. I70ff. 

(Böge»^öfer=3fchiefche, S. 49f» (gef. 1836).

W. Schuls, Oabresfcßr. XI (1925), S. 66, Oaßresfcßr. XVI (1928), S. 73 f. 

HI. 3aßn, -Bewaffnung, S. 228, Vir. 75 (fonß mehrfach erwähnt).

Tllmgren, Vaf. I, 4.

Vlad) ber Sufammenßellung von Scßuls fanben fleh an (Befaßen Situlen ber 

.form I (auch 2?), Stufe A unb »Töpfe ber {form 5. Viele (Befaße ßnb serßört. Beffer
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erhalten ftnb 23ron?egefäße ((Eimer). 2ln 23eigaben ftnb vor allem Waffen unb ffibeln 

beFannt.

3u ben bisherigen ffunben Famen ba?u:

J9I2: ein br. (Eimer; ein anberer br. »Eimer, weniger gut erhalten; ein ?u= 

fammengebogenes e.»Schwert; ?wei e.»(Lan?enfpigen; eine e.»Schere; ein 

e.»2ving; e.=ffragmente.

1926: 23r.»(Eimer ohne HenFel; ein ?ufammengebogenes e.»Schwert.

(St. LTIuf. 23erlin.)

b) (Dßetberg, 2ld?er (Lippolb.

Schrifttum: W. Schul?, 3ahresfcbr. XVI, 1928, S. 73 u. 78.

2lFten bes St. ITIuf. 23erlin, 'Keifeberid)t 21. (Böge.

Sieblung; ?ehn (Stuben mit Scherben unb dierFnochen; rotgebrannte (Lehmffücfe 

mit "Kutenabbrücfen; 18 fchwarje Scherben mit feinen (Linien versiert, bie entweber 

felbfb PunFtlinien einfchließen ober von folchen begleitet werben. (Sine Scherbe mit 

2Idbchenver$ierung (früh). (Sine *Eerra»Stgillata»Scherbe. (St. Llluf. 23erlin.)

16. (Dberwieberfiebt.

a) 2\ecbts vom Wege von Scheuberg nach 0.

ff. u.; ?wei br. 2lugenpbeln (5ufammengehörigFett unftcher). (Mluf. Hettflebt.)

b) .Schrifttum: W. Schul?, 3abresfchr. XVI, 1928, S. 76.

(Brabfunb; engmunbiges, bauchiges (Befaß (fform 6?) mit Schulterbanb aus lie» 

genben SRreujen mit PunFtfüllung in fanbuhrförmiger 2lnorbnung. Onhalt: ein burch» 

brochener br. (BürtelbaFen vom Spatlatenetpp, br. 23lechgürtel in Txeßen (2lbb. f. 

»Ebert, TleallepiFon, 23b. VI, 1926, Caf. 98b). (St. illuf. 23erlin.)

tTTanef. Seefreie.

17. 236fenburg — fübweßlich 23., vom fog. „(Leger".

(Lefefunb von einer ausgebehnten Sieblung; charaFterißifche fchwar?e unb bunFel» 

braune, fa?ettierte unb verbiete Xanbproßle ?u Situlen bet fform 2 unb cCbpfen ber 

Stufe A. 5. T. in TüUentechniF, 3. in 'XigtechniF mit PunFten versiert.

((L. f. X>.»H<xUe.)

3-8. (Eisleben.

a) Umgegenb.

ff. u.; eine br. 2lugenpbel. (ITIuf. (Eisleben.)

b) ff. u.; Fleine bron?ene StielFafferolle mit hineinpaffenbem Sieb.

(UTuf. (Eisleben.)

59. (Efperfiebt — Kirchhof im (Drtsteil (Dberefperflebt.

Schrifttum: W. Schul?, ^ahresfebr. XVI, 1928, S. 55.

Eüohl Sieblung; Sd)ulterfcherbe su einer fchwar?en fcharfprofilterten Situla. 

((L. f. P.»Halle.)

50. Hebersleben — auf bem Himmelbett weftl. H-

2lbfaUgrube; I Situla bet fform I, aber mit gerabem, Fur?em Tianb unb nach 

außen gewölbter Schulter, wohl Stufe B. (Utuf. (Eisleben.)

51. Helfta.

a) Kirchfelb.

ff. u.; eine graubraunrote BTittelfcherbe (?u Situla ber fform I ?) mit Poppellinien 

versiert, bie mit einer unterbrochenen (Linie ausgefüllt ftnb. (LTIuf. (Eisleben.)
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b) VTeuer (Bottesacfer.

J. u.; Heines fcfiwarsglänsenbes (ßefäfi, unversiert, mit einem (Briffsapfen (2lbb. 

5Taf. III, I). (Uluf. «isleben.)

c) (Barten ofiltch von ber „Blaus".

<f. u.; tfiinjelfunb. (Sine br.Jtbcl mit durchbrochenem Vlabelbalter. (H7uf. übsleben.)

52. Polleben.

a) Öbrtngs (Barten, gefunden 1904- beim Brunnenbau.

Schrifttum: (B6ge^6fer»3fcbtefcbe, S. 37.

(Brofiler, ^afiresfchr. 1II, 1901-, S. 102, 3Caf. IX.

W. Scbulj, 3afiresfcbr. XI (1925), S. 67, XVI (1928), S. 51; Caf. XIX, 3. 

Uslar, S. 250.

Steblungsfunb, (Brube. Scbroarjglänjenbes (Befäfi, 2lbb. Taf. I, 2. 2luf ber 

Schulter fymmetrifcfies iPäanberbanb in Bigtecbntf mit einfettiger PunHltnten» 

begleitung. (Uluf. ÜJisIeben.)

b) IKlenbort; gefunden 1939.

Befie eines hellbraunen, gldnjenb gemachten (Befäfies ähnlicher <form wie Rebers» 

leben (5-7). 3?a?u andere (Befafirefte von Sieblungsware der Stufe A, 3. B. versiert in 

Big- und PunHtechnif. (UTuf. tßisleben.)

53. Unterrifiborf—2lbhang jum See.

Wohl Sieblungsfunbe; ein Heines ehemals glänzend fcfiwarses (Befäfi mit fajet» 

tiertem Band und IUetopenmufier in BigtecbniF auf der Schulter (2lbb. <Caf. XLI, 13). 

5)a?u ein fajettiertes braunes Banbftücf eines anderen (Befafies mit fraufenartig ver» 

engtem ’pals. (UTuf. Bisieben.)

55-. IVansleben — Bletnfteblung nördlich Bifenbafin.

Steblungsrefle — (Bruben; fchwarje Banbfcberben, 3. T. fajettiert, 3. T. Copfi 

profile. (£. f. V.^alle.)

Aunbort unbekannt.

Bleines Stemmeifen mit vierkantigem Scbneibenteil (vgl. Strefow, Br. Jerichow I) 

(Uluf. Bisieben.)

Hlerfeburg.

55. Burgliebenau.

J. u.; eine eiferne Bansenfpige mit fcharfem Hlittelgrat, 20,5 cm lang. 

(IHuf. Schkeubtg.)

56. Colkau/£uppe.

Schrifttum: W. Schuls, 3<tbresfchr. XVI, 1928, S. 51.

□acob, 3ahrb. fLps. 1907, S. 30, Caf. 28, 178—186.

Sieblungsrefie, ’perbfiellen; fchwar3glän3enbe Scherben, 3. C. mit liegenden Breu-- 

3en in Billentechnik (Uletopen), 3. C. mit 3weireibigem Bäbcfien versiert; Befenfirtch» 

versierung; Conftebgefäfirefie; Bnocfien von Schwein, Bind, Bbelfitrfcb.

(IHuf. Schkeubtg.)

57. (Brofikugel— Siedlung dicht wefiltch Beubig, Saalkreis.

J. u.; wofil (Bräberfeld; einige (Befafie ohne Beigaben vorhanden, u. a. ein 

weitmunbiges, hellgraues (Befäfi mit einem Rentei und drei Bnubben, horisontalen 

Billen swifcfien ^als und Bauch. (Hluf. Schkeubtg.)
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58. ®üntbersborf.

a) „Wpff Bötferig".

Aefefunb (gefunden 1913); eine fd?war?graue, fa?ettierte Banbfcberbe mit Schulter* 

Umbruch, ?u einet Heinen Situla bet Jotm I, Stufe A, gehörig. 2luf bet Schulter ift ein 

Utetopenbanb liegenber 2^reu?e in BillentecbniF ?wifchen parallel verlaufenben PunFt* 

reiben angebracht. (A. f. D.=>5alle.)

b) Beim Beicbsautobabn=Bau 1935 gefunben.

A. u.; Befie ?u brei fcbwar?glan?enben Situlen bet Jorm I; Stufe A, mit ?id‘?adS 

unb fanbuhvförmigem Ulufler in Billen* unb PunFttecbniF ver?iert. (IHuf. Ulerfeburg.)

59. UTörigfcb.

Schrifttum: Waafe, Htannus I, S. 273 ff., Aaf. 37f.

3acob, Oabtb. Ap?. 2, 1907, S. 63 ff., Aaf. III, 15, 17, 20.

W. Schul?, Ulannus IErg.*Bb. 3, 1923, £af. VI, 10 u. II.

3abn, Bewaffnung, S. 250—251 ; S. 191, 2lbb. 221.

Uslar, S. 211 (Aunbver?eicbnis).

(Braberfelb; etwa £—5 öräber, u. a. Situlen bet Jorm 3, Stufe C. Igtne Auff 

fcbale mit vier Aupfenfelbern auf bem Unterteil nach 2lrt bet Bbein=Wefer»®ermanen. 

Verfd>iebene Betgaben. (A. f. V.^alle unb (Braffimuf. Aeip?ig.)

60. Scbaffiäbt.

a) Biesgrube ^eibenreich.

Serflörtes (Bräberfelb; mebrere (Befaße wie Aorm 2 unb 5, unver?iert. 

((L. f. V.^alle.)

b) Schrifttum: (Böge^öferAfcbiefcbe, S. 17.

2llmgren, S. 212.

A* u.; eine br. Aibel (f. Beil. II, (Lifte 5 b). ((L. f. P.^alle.)

61. ScbFeubtg.

a) Beils (Bärtnerei.

Schrifttum: W. Schul?, 3ahresfcbr. XI, 1925, S. 56, m. 2lbb. 7. 

Sieblungsrefte; aus (Bruben: fcbwar?graue unb fcbwar?e Scherben, mit feinen 

Billen in Breu?ornament, mit ein- unb ?weiretbigem Bäbcben in Utdanbermuftern ver* 

?iert (wobl ?u Situlen ber A^rm 2 (unb I?), Stufe A gehörig). (2lbb. Caf. XLI, Io.) 

((L. f. D.-6aUe.)

b) Bathausbrogerie.

Vläberes unbeFannt. (Befunben beim (Basrobrlettunglegen. Bleine, fcf)war?graue, 

unver?ierte Situla. (Uluf. ScbFeubig.)

62. SdjFopau.

a) „Schwebenhügel" nörbl. ScbFopau (Ulbl. 2605, S: 0,7; 0: 6,2).

Schrifttum: veröffentlicht W. Sd>ul?, 3al>resfchr. XI, 1925, S. 39ff-, Aaf. XI u. XII. 

-Dort weitere Aiteraturangaben.

Vlad) ben in ber Aiteratur vorhanbenen Bbbilbungen werben unterfcbieben:

a) grobe Urnen;

b) fcbwar?e Situlen ber A<>rm I u. 2, Stufe A;

c) Bron?egefäße, bie in Beflen vorliegen;

d) Beigaben, befonbers Waffen. (A. f. P.=*5alle unb ITluf. Werntgerobe.)

b) Prof. <5od)t’s (Barten,

193 A würben vier neue Aeicbenbranbgräber im (Barten von Profeffor (Bocbt aus 

Sdffopau bei Bertefelungsanlagen gefunben. On biefem (Barten befanb ftch noch ein

103abresfd>rift, »ö. XXXII
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Tieft bes ehemaligen „Schwebenhügels". iVie (Brdber — wie üblich fflachgrdber —- 

waren etwas in bem anftehenben 25untfanbflein eingetieft. £>fe Urnen ftanben flach 

unter ber Hrboberfldche.

(Brab I: fcbwar?gldn?enbe Situla ber fform I mit Breu?banb aus je brei fein 

ausge?ogenen parallelen Tiillen auf ber Schulter, fanbuhrförmig mit Hupfen ausgefüllt. 

(Tlbb. I.) Inhalt: Heichenbranbrefte eines Hrwachfenen.

(Brab 2: wenig Scherben eines fcbwarjen (Befdftes, wie (Brab I, Unterteil mit 

(entrechten ein?elnen Tiillen versiert. Onhalt: Heichenbranbrefte.

(Brab 3 : wenig Scherben ?u einem grauen, großen Hrehfcheibengefaf? ähnlicher 

fform wie (Brab A Inhalt: Hetdjenbranbrefte eines Uiannes, ein ?erbrochener eiferner 

Schilbbucfel mit Bron?eniettopfcben (Tlbb. ft, 3.), eine eiferne Han?enfpiQe.

Bei einer Xffachgrabung würbe in ber VTdhe ein eifernes ?weifchncibiges Schwert 

gefunben. ffraglich, ob ?u (Brab 3 gehörig. Bei (Brab 3 liegen Tiefte eines ?weiten 

eifernen Scbilbbud2eis. l£s ift anjuneftmen, baft er ?u einem anberen (Brab gehört. 

(Brabft: ein boftes, bauchiges, hellgraues Hrehfcheibengefäf mit verbicftem 

Tianb, gefchweiftem ^als unb Scbulterleifte (Tlbb. 2). Inhalt: Heichenbranbrefte. 

Hefefunbe in ber bereits berausgeworfenen Ißrbe: bünne br. Blechftücfe (vielleicht 

?u (Brab 3 gehörig?). (H. f. V.^alle.)

@cxdlf reis.

63. Bei djalle a. S.

Schrifttum: W. Schul?, ^aftresfchr. XVI, 1928, S. ft9—50, Tlbb. 13.

ff. u.; eine Situla ber fform J, Stufe A. Tianbfcberbe ?u einer anberen Situla 

berfclben fform unb fcftwar?c Scherben ?u mehreren anberen (Befäfen.

(UTabtfcheinlicb gehören bie ffunbe „bei ^alle" ?u bem (Brdberfelb von Tieibeburg, 

Saalfr.) ('Huf. XVernigerobe.)

oft. Tieibeburg.

Schrifttum: UI. 3ahn, Bewaffnung, S. 228, Vir. 85.

XV. Schul?, Oahresfchr. XVI, 1928, S. ft9_50, Tlbb. Ift, 1—3.

ff. u.; (Brdberfelb; br. tBimerbrucbftüd2, fchwar?glan?enbe Scherben ?u Situlen; 

Waffen, Bleffer, (Bürtelteile (?). (XHuf. Wernigerobe.)

65. Itochau.

Schrifttum: XV. Schul?, XHannus Bibi. II, 1923 2, S. I2ft/I25.

Verfelbe, ^abresfchr. XVI, 1928, S. 5ft; Haf. XIX, I.

Sieblung, ^ausftätte. Sahlreicbe Scherben, fa?ettierte Tianbfcherben, Hopfproftle; 

^austierfnochen; ?wei „Tfongewicht'^Brucbftücfe; Hehmbewurf mit Tieiftgabbrücfen. 

(H. f. V.^alle.)

66. Sfcherben; in einem ^öhenrücfen (VTacftbeftattung in einem ftein?eitlichen 

Hügelgrab?).

Schrifttum:

XV. Schul?, Oahresfchr. XI, 1925, S. 27ff.; Haf. XIV, I.

Uslar, S. 250, Vir. 28.

ff. u.; graubraunes, engmunbiges (Befäj? mit grofjem Sinnenmufter auf ber 

Schulter aus vier bis fecfts parallelen, fchwach eingeriffenen Hinten, tiefes Hinien» 

bünbelbanb wirb beibfeitig von je einer punftierten Hinte (breiecfformige Ißinbrücfe) 

begleitet. *Vas XTIufter ift auf Taf. IV, 8 abgebilbet. (H. f. V.’^alle.)



H7

2^r. Sd)tveintt$.

67. ranFen bain— Kiesgrube fübtvefilicb <fr.

Sieblungsrefle aus (Stuben; (Befäfjrefte ju einem (Befäfi ähnlich bem 3a(lorf=Cpp, 

eine fchwarjglänjenbe &dyetbe, alles übrige meift von bräunlicher Jarbe, 3. T. versiert 

in fpätefier Aateneart mit Killen unb Befenftrid>ted>niF, alfo frühere Sieblungsrefte ber 

Stufe A (?). Kanbproftle, 3. T. verbidft u. fajettfert; u. a. auch eine fchoFoIabenbraune 

ITIittelfcherbe eines £)rebfchetbengefäfjes. (A. f. V.^alle.)

68. Jrtebrichsluga.

a) Aunbftelle unbekannt.

Schrifttum: 21. Poegler in „^eimatbote" vom 18. 6. 1936, Vcr. 6.

Sieblung: ^erbgrube unb Pfoftenloch; Scherben mit stveh unb breireihigen Käb» 

eben versiert, mit Befenftridv unb Aingernageleinbrücfen, eine Kanbfcherbe mit bori;on= 

taltr Stelle unterhalb bes Kanbes, eine Scherbe mit einer Knubbe. <fuft einer Situla 

ber A^rm 3. (IBuf. ^ersberg.)

b) Ortsteil Poftberga. Weggabel tvefllich PunFt 83,6; Sanbgrube am Sübofb 

hang einer £>üne.

Schrifttum: W. Schuls, 3ahresfd>r. XI, S. 67.

21. "Voegler, Pas ^eimatbud) bes Kreifes Sdjtveiniig II, S. 20, Taf. 6, 6. 

Setebnungen im 2lrcbtv ber A. f. "P.^alle.

Sieblungsrefle; Scherben u. a. mit stveb unb breireihigem Käbd>en versiert, 

Pontvirtel, PterFnochen, l£ifenfd)laefe, Aebmbeivurf. 2lufserbem Scherben mit Kam 

bung, Jelberung, Killenversierung unb AingerFnifftechniF vorbanben. (A. f. P.^alle.) 

69* Kloffa.

a) auf (Bräberfelb ber Spätlateneseit. Kleine Arbobung nabe ber öliger. 

Schrifttum: W. Sdsuls, 3al>resfcbr. XIX, 1931, S. 93, 2lbb. 30.

A'. u.; Kleines braunes Jftipgefäfs mit stveiretbigem Käbd>en versiert (stveiteil. 

Blufter), ^alsleifle m. großen tupfen unb u^Ieifte: Auf; fehlt.

(Priv.=23ef. (Lebtet Wiele, ScbroeintQ.)

b) 2lAer „^eilige Stamm".

Aefefunbe auf Sieblungsftelle; u. a. eine braune Scherbe mit sweireibtgem Käb* 

eben versiert. (A. f. P.^alle.)

TU. Torgau.

70. PauQfcben.

Sieblung; Stube; u. a. fas. Kanbproftle, Popfproftle, fämtlid) bräunlich, glatt,

3. P. geraubt (?), Stufe A. (A. f. P.^alle.)

71. (Liebetfee— SdsulacFer.

Äinselfunb; bunFelgraue Scherbe mit stvetreibigem Käbcben versiert (tvobl 311 

Situla ber Jorm 2). (A. f. V., <?alle.)

72. Horgau — 2llter Jriebbof bei Jort Sinna.

Schrifttum: IP. Schuls, ^abresfebr. XI (1925), S. 66.

Perfelbe, 3abresfcbr. XVI, 1928 (S. 56, 82), S. 59, 2lbb. 18.

A- u.; Heine fctwarsglänsenbe Situla ber Jornt I, mit PunFtversierung in Bögen. 

(Kluf. Porgau.)

10*
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73. Swetbau — 5Rtesanhöbe norbweßlicb 3w. Ittbl. 2539, W; 12; FN: 7 cm. 

vf. u.; wohl (Stab. 1928 von Linkern abgeliefert, Beigaben verloren. Schwär?» 

glänzende Situla 8er <form 2 mit breiteiligem Ulußer in ?wetreibiger SäbcbentecbniF 

fef>r reich ver?iert. Sanb fa?ettiert. (2lbb. Taf. III, 3.) (H. f. V.'^alle.)

TKr. Weißenfels.

7£. SeubiQ.

Schrifttum: (Brößler, 3aßresfcbrift III (I9O£), S. IOK

u.; „... ein fcbones (Befaß berfelben 2lrt wie bas Polleber..." (Ulansf. 

SeeFr.). (Uluf. Weißenfels.)

75. (Bernßebt.

Schrifttum: W. Schul?, ^abresfcbr. XI, 1925, S. 3off., Taf. VIII; unb 3abresfcbr. 

XVI, S. 37, 2lbb. 10, 12.

(Brabfunbe; u. a. „2Xraufen"=(Befäße, fanbubrformige Rentei, wenig eiferne Sei» 

gaben, von Waffen nur eine eiferne Han?enfpiQe. UTifdjung jwtfcben (Befaßen oßger» 

manifcben TbaraFters unb <Dret>fcbeibengefäßen mittelbeutfcber Jorm. (H. f. V.»»palle.)

76. (Broßjena/Unßrut — Steblungsßelle aus bem 3. bis 3abrb. n. 3tr. mit 

TxammacberwerFfiatt.

Schrifttum: (f. 25. Sief er, Vlacbricbtenblatt 12, 1936, S. 29lf.

Uslar, S. 200/01.

Wohl Sieblungsreße; einige fcbwar?e, fa?ettierte Sanbfcberben mit früher Säb» 

cbenver?ierung unb liegenben 2lreu?en (Sriefumfcblagmußer); fcbwar?glan?enbe Scher» 

ben ?u Situla 8er /form I mit fajettierter Schulter; Spatlatene»VrebfcbeibenFeramiF 

mit eingeglätteten UTußern. 75m übrigen /funbe ber mittleren bis fpaten 25aifer?eit. 

(UTuf. VTaumburg.)

77. Hangenborf.

3eicbnung im 2lrd>iv 8er H. f. V.»^alle.

J. u.; eine frühe br. Jibel. (UTuf. ?.)

78. Via umburg.

a) 25anonierßraße.

Schrifttum: T. Herrmann, Ter StabtFreis VTaumburg a. 8. Saale im flicbte 8er Vor» 

unb Jrübgefcbtcbte, 1926, S. 1-6, 5-9.

(B. lEichhorn, Tafeln ?. Vor» u. örübgefeb. Tbür., 1900, Taf. V, J85-.

W. Schul?, Oahresfchr. XVI, 1928, S. 20, 27, 50, 61;

iDerfelbe, 3ahresfchr. XI, 1925, S. 51.

(Bräber; u. a. fchwar?e Tonfttulenbrucbfiücf e »form I, Stufe A, eine Situla 8er 

<form 2, Stufe A mit fymmetrifchem Waanberbanb in XLinientecbniF mit beibfeitigen 

PunFtreiben, barunter eine umlaufenbe XVellenltnie in berfelben TedjntF. Verfchiebene 

Setgaben, meiß aus l-Btfen. (Befcbweifte Jibeln aus Sron?e unb ICifen, oberer Teil 8er 

Vorform ber pannonifeben /flügelfbel. (Uluf. Vlaumburg, UTuf. 3ena, T. f. V.»^alle.)

b) Ißbenba:

(Brabfunb: (Befaß ber Jorm 2/6, Unterteil fein geraubt, ^farbe: bellrotbraun, 

fleeftg. Inhalt: ein eifernes Saftermeffer, leicht gefchweift, eifernes Fleines Uleffer, 

eiferne Schere (gebogen), 27 cm lang, eiferne £an?enfpii3e, 12 cm lang (verbogen). 

(Uluf. VTauntburg.)

c) VTaumburg -—- Ixroppentalftraße 31.

Schrifttum: T. Herrmann, Sur Vor» unb Jrübgefd). v. VTaumburg a. 8. Saale unb 

Umgegenb, S. 6.



(Brabfunb: Situla ber <form 2, „versiert mit fchmalem 23anbflreifen (Uläanber)" 

auf ber Schulter. Onf>alt: eiferner Sd)tl8burfel, eine eiferne (Lansenfpige, 23 cm lang, 

an ber Spige etwa« umgebogen unb abgebrochen.

Herrmann erwähnt auch eine eiferne Told>fpige (?), „bie noch in einer feingear» 

beiteten unb versierten br. ’Jülle (ich befanb."

(Uluf. 3ena.)

d) Vlaumburg — Stabt.

Ul. VT. 3. vom 18. IO. 1935: 25ei l\analifation«arbciten würbe in VTaumburg 

1935-eine eiferne (gebogene) Schere gefunben. (LTIuf. VTaumburg?)

79. VTiebermöIIern.

vf. u.; eiferne flansenfpige, 18 cm lang.

(St. UTuf. Berlin.)

80. Ober möllern.

a) 2lcfer (Lehmann.

Sieblung, (Brube; glänsenb fchwarse Scherben mit Bäbdjenversierung, anbere 

Scherben mit 23efenftrich= unb Txannmftrid)ver;ierung. Schwarsglänsenbes (Befä$ mit 

in Befenftrichtechnif gefelbertem Unterteil, 2lbb. Taf. XLI, 3 ; fd>war3glänsenbe fa» 

Settierte Banbfcherben ; Topfprofile ber Jorm 6 unb 7 vorbanben (IL. f. T.^alle)

b) Tiefer ^ornbogen, hinter bem (Behoft »j. (Ulbl. 2809/ N: 16,1-; W: 2,8 cm. 

Sieblungsrefte, (Lefefunbe; I fasett. Banbfcherbe unb eine Sdxrbe mit x»formigem

Rentei.

c) (Bartenlanb im SChTeil bes Torfes (Iltbl. 2809/ N: 16,5—6; W: 3/5 cm). 

Sieblungsrefte; inmitten einer flawifdnfrühbeutfchen 25ulturfd>icht fasettierte unb

verbiete Banbfcherben mit Topfprofilen. (Binc Scherbe jeigt einen x=förmigen ^enfeb 

anfag. ((L. f. D.=6alle.)

81. Spielberg — Pfarracfer.

ISinselfunb. (Braue bis rotbraune Scherbe mit früher Bäbchenversierung. 

(SIg. (Brauert, VTaumburg.)

82. Stoßen.

Schrifttum: W. Schul3, (Bermania, Bb. X, 1926, S. Ulf., 2lbb. 3. 

(Binselfunb; eine bronsene 2luciffa»Jibel „mit offenen 2lugen". ((L. f. P.^alle.)

83. Teuchern — *$of ber 2lbolf=»jitler=Schule.

Schrifttum: *5. (Lucas, in: LHittelbeutfche Polfheit, 1937, ’S- I, S. 10—IL 

Sieblungsrefte (Töpferofen); Tiefte eines Heinen fchtvarsglänsenben (Befäfjes mit 

3WeireihigemTväbcben versiert. Unterteil gefelbert (21 bb. Taf. XLI, 11), fasettierte braun= 

rote, biete Tlanbfcberbc, engmunbiges Topfprofil; eine Terra’SigiUata»Tlanbfcberbe 

mit ranbftänbigem ^enfel u. Stempelabbrücfen. (IL. f. V.^alle.)

8L Trebnig.

Sieblung, (Brube; flacher, fcheibenformiger Spinnwirtel aus Sanbflein mit 

(Brübchenversierung, gefelbert (ähnlich ^oftmann, Tarsau, Taf. II, 20). (UTuf. 3eig.)

85. Uid>trig — Hlühlberg, nörblich U.

J. u.; Heines, wettmunbiges, graues, glattes <Befä$ mit einem ^enfel unb brei 

■Rnubben, unversiert.

2lus Tlrchiv ber (L. f. T.: 2lbfd>rift nad) Batalog im ITIuf. Weißenfels: (Bin 

(Befäfj; Onhult: eine eiferne (Lansenfpige, eiferner jammer, brei eiferne Brud>ftücfe, 

eine bronsene <fibel, swei bronsene Brud)ftücfe. — Tiefe Beigaben fanben fid> im Uluf. 

Weißenfels im Sommer 1937 nicht mehr vor. (HTuf. Weißenfels.)
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86. Weißenfels.

a) Bämmereißolzchen.

J. u.; eiferne Schilbfeffel (Jorm wie 3abn, Bewaffnung, 2lbb. 220). (Itluf. Seig.)

b) hinter bem BranFenßaus.

(Blänzenb fchwarzes (Befaß (Situla), etwas plump; großer, ranbßänbiger Rentei. 

(£. f. Pralle.)

c) Beubefelb.

Schrifttum: <Böge»^ofer»3fcßiefcße, S. 366f.

W. Schul;, ^abresfchr. XI, 1925, S. 27ff., Vaf. XIII, mit weiterer (Literatur» 

angabe.

,f. u.; (Bräberfelb, meiß fpäte Baifer;eit; u. a. Situla ber <form 2 mit Bäbcben» 

mäanber (Vyp wie Brüchern); gerippte (Blasfcbale; verfcbiebene Beigaben, u. a. ein 

eifernes Bogenmeffer mit Stiel, bret eiferne balbmonbförmige Hießet, mehrere ge= 

fcbweifte Jibeln aus (Bifen unb Bron;e. (C. f. P.»<Jalle.)

87. Säet war — etwa 300 m fübößlicb 5., am Weg S.=Punfcbrau.

Schrifttum: 21. (Brauert, ^aßresfchr. XX, 1932, S. 81—83 m. 2lbb.

Sieblungsreße, Woßngrube. U. a. eine Situla ber Jorm 2, Stufe A, topfartige 

(Befaße ber Jorm 7, Stufe A; Scherben mit fymmetr. LTIäanber in oßgermantfcber 

Per;ierungstecbniF, fanbuhrformige Rentei; baneben auch eine fajettierte fcbwarje 

Banbfcberbe in elbgermanifcher Per;ierungstecbniF: (Linie mit beibfeitiger einreihiger 

Babcbenbegleitung; latenejeitl. VrebfcbeibenFeramtF mit eingeglätteten HTußern. 

((L. f. Pralle.)

Wittenberg.

88. Bergwig.

Schrifttum: W. Schul;, ^abrcsfcbr. XI, 1925, S. 55, Vaf. H, A

J. u.; fcbwar;glän;enbes Situlgefäß ber «form 2, Stufe B, mit L$als unb <fuß» 

leiße, mit zweireihigem Bäbchen in breiteiligem LTIußer bis ;um ^als verziert.

((L. f. V.»6alle.)

89. J’orna — hießt oßlicb V. an ber Straße XVittenberg—Pregfcb.

Schrifttum: J. VTiquet, Vtachrichtenblatt 1936, 12, S. 293.

Steblung, Pfoßenhaus; fchwar;glän;enbe Scherben mit einreihigem Bäbchen 

versiert, fa;ettierte Banbfcberben; Vopfproßle. Scherben mit Big» unb Befenßricb» 

verßerung (2lbb. Vaf. XLII, I—H). ((L. f. P.»^alle.)

90. (Bißer.

Schrifttum: p. (Stimm, VTachrichtenblatt 1936, S. 270.

Sieblung, (Bifenfchmelzßätte; (BifenfcblacFe; Scherben mit Befenßricb» unb Bamm» 

ßricßver;terung. (IL. f. P.=^alle).

91. (Bommlo.

,jr. u.; fcßwarzglanzenbe Bobenfcherbe einer Situla ber Jorm 2, Stufe B. Unter» 

teil gefelbert, Jelber mit parallelen Scbrägßreifen gefüllt. Verzierung mit bretretßigem 

Bäbchen (Fletne (Btnbrücfe) in ;wei» bis breifaeßer 2lusführung. (St. Bluf. Berlin.)

92. Boplig ßforßeret) — an ber (Chauffee Vüben—Bemberg, nahe Fleinern Bach an 

ber fogen. Jurtbrücfe.

Schrifttum: O. <f. (Banbert, Vie Straße Vüben—Bemberg im IVanbel ber Seiten, in 

Vübener ^etbe, 1926, S. 119 ff-
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Sieblung (Scbmiebe?); großer »Serb, lEifetifcbltxrfe; rotbraune unb fdnvatz» 

glänjenbe Scherben mit zweireihigem Habchen verziert, fazett. Hanbfcberben; Topf» 

profile; fcbwarzglanzenbes Ju^brucbftücf von (Befäf; ber »form 3 ; eine br. Stopf» 

nabel. (A. f. W^alle.)

93. ITIüblanger.

a) (Drtsteil ^obnborf.

Schrifttum: W. Sdjulz, Oalwesfcfw. XI, 1925, S. 67.

vf. u.; fdjtvarjglänjenbe Scherben einer Situla ber »form 2 (wohl Typ wie Hrü» 

cbern), mit zweireihigem Habchen in breigeteiltem ITIujler verziert; fymmetr. IHäanber, 

Sicfzacfbanb unb auf bem (Befäfzunterteil an jeber Jacfe ein fenfr. Streifen (vgl. jum 

IHufter Taf. IX, 6 aus Schermen). (Slg. *5inneburg, IVittenberg.)

b) VTorbweftl. (Drtsteil *£ohnborf.,

Sieblungsrefte; u. a. Scherben, in HäbcbentecbniF verziert.

(Slg. ’ainneburg, Wittenberg.)

9f. Hactitb — i. Pfarrgarten.

Sieblungsrefte; u. a. Scherben, in HäbcbentecbniF verziert.

(Priv.=Hef. Pfarre Hadfitb.)

Tret Spinnwirtel (ebenbort gefunben, becmunburifd>?).

(SIg. ^tnneburg, Wittenberg.)

95. Ha b ns borf — Hiesgrube »felgentreu, öftlicb Str. H.—-Wergjabna.

Schrifttum: <T. 2llbrecbt, 3abtesfd)r. XV, 1927, S. 98 f., Taf. XIX.

(Braberfelb; Hefte von brei (Befäfzen ber »form 2 mit breireiljigem Häbd>en in 

breiteiligem UTufter verziert. (£. f. T’.’^alle.)

96. He üben — im Walb nach HergwiQ zu.

Schrifttum: W. Schul}, ^alwesfcbr. XIX, 1931, S. 80/81, 2lbb. 22—25-. 

(Bräberfelb; u. a. (BefafjbrucbftücF mit mehrreihigem Häbcben verziert, (entrechte 

Streifen auf bem Unterteil. (Sumeifl 3./A 3ahrb>) (UTuf. Hemberg.)

97. Seegrehna.

a) (Brabfunbe (1913 gefunben).

(Braba): Topfartiges, Fugelig»baud)iges, fcboFolabenbraunes (Befug mit mehrfach 

fajettiertem, fcbarf abgefeimtem Hanb unb Fleinern ÖfenhenFel auf ber Schulter (jum 

Typ vgl. W. Wegewig, Tie langobarb. Kultur i. (Bau UToswibt (1937), S. 66, 2lbb. 20 

unb Taf. II, Urne IO£, 1937). Inhalt: Tetchenbranb;

(Brab b): Igln rotbraunes, weitmunbiges (Befäf; mit Iippenfbrmig etnfcbwingenbem 

(nach innen fazettiertem) Hanb. Topfförmiges, bauchiges (Befäf;. Onbalt: Heidzen» 

branb; ein Stücf Igifen.

Heibe Urnen geboren ber Stufe A an. (Utuf. Hemberg.)

b) 3m (Barten bes (Butsbefes Hleefern.

Sieblungsrefte; u. a. Scherben, in HäbcbentecbniF verziert.

(Slg. ^inneburg, Wittenberg.)

c) »funbftelle: IHbl. 2316, S. II, 3; W: 17,6 cm.

Sieblungsrefte aus einer (Brube; es würben 1939 von einer »flaF»Hatterie gefunben : 

eine Hobenfcberbe mit zwei umlaufenben Hillen über bem Hoben zu einer fchwarz» 

glanzenben Situla, <form 2 (?) unb eine Hobenfcberbe, ebenfalls mit zwei umlaufenben 

Hillen über bem Hoben, $u einer fdiwarzglänzenben Situla, »form I (?), gehörig. 

Tie "Verzierung am (Befäfzunterteil ber letzteren (wohl aus einzelnen Streifen beftebenb)
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ifl mit jtveireil). 7’iäöd)en b>ergeflellt. ferner fanden (ich: ein Juflbrucbflücf einer 

fcfzwarzglänzenden Situla der Jorm 3» Ein Brucbflücf eines etwa 6,5 cm |>oben 

fcbwarjglänjenden VTapfes. Eine didfwandige rotbräunlicbe Bandfcberbe ju einem 

bauchigen Vopf, ^form 6. Eine dünnwandige Schulterfcberbe zu einem Fleinen fcbofo» 

ladebraunen Vrebfd>eibengefäfl. XBin fnöcberner Trenfenfnebel. ferner: ein Eifen» 

fcbmelzofen mit Eifenfcblacfe. (£. f. V.=^aUe.)

98. Straach.

a) Bgr. Vorn, Straach.

Schrifttum: Vb. Voigt, Vlacbricbtenblatt 1936, S. 29£.

Volf. Beobachter (Vir. 52) vom 21. Jebr. 1936, S. 5.

Siedlungsrefle; mehrere Bacfofen, »jerde, Pfoflen, Gruben, ^anddrehmühlen; 

fcbwarze Scherben mit zweireihigem Bädcben verziert; braune Scherben mit Bitz» und 

Befenftridjverzierung, Juflbruchflücfe von Sttulen der vform 3, mehrere ^anddreb» 

müljlen u. a. (Siebe Caf. XLII, J5—25 und 2lbb. 2 u. 3.)

BacfofenI (2lbb. 2) war 0,70 m tief wannenförmig in den angehenden Bies 

eingetieft. Seine Unterlage befland aus einem 0,30 m flarfen Eebmfocfel mit flachem 

Boden. Ver fladte Boden mafl I ni im Vm. Vie IVandung ging leicht gewölbt nach 

auflen. 2luf dem Socfel war ein Branz von 0,20—0,30 m i. 57m. groflen ^feldfleinen ge» 

fegt. Vie 3wifcbenräume ztvifcflen den Steinen waren mit Itehm undfleinen Steinchen 

ausgefüllt, Varüber wölbte fleh einfl die jegt zufammengebroebene Eebmfuppel, von der 

einige Baijen erhalten find. 3?tefe find mit Stroh und verbrannten Getreideförnern 

durdjfegt und zeigen flarfe Butenabdrücfe. Vie Vecfe dürfte etwa 0,15—0,20 m flarf 

gewefen fein und nur etwa 0,50 m über die heutige Erdoberfläche flinausgeragt haben.

Bacf ofen II (2lbb. 3) jeicjt eine vom Bacfofen I z.'t. abweichende Bauart. Er war 

muldenförmig 0,70 m tief in den anfleflenden Bies eingetieft. Ver Boden reichte 0,80 m 

tief, war abgeflaebt und mafl etwa 0,80 m i. Vm. Vie Wandung führte febräg nach 

auflen. 3n 0,20 m iCiefe mafl er 1,4-0 X 1,60 m i. Vm. Vie ganze UTulde war mit 

0,20—0,30 m groflen Steinen ausgefüllt, manchmal fogar doppelt. Vie 5wifcben» 

raume z^’ifeben den Steinen waren ebenfalls wieder mit Eebm und anderen Fleinen 

Steinchen ausgefüllt. 2luf dem Boden lag über den Steinen eine ziemlich flarfe Bfcbe» 

febiebt, vermifebt mit ^olzfoblereflen und diefwandigen Scherben eines recht groflen Vor» 

ratsgefäfles. Varüber lag die eingeflürzte Vecfe, die fleh einfl ähnlich wie bei Bacfofen I 

nach oben wölbte. Es fanden fld> fLebmbatjen derfelben 2lrt wie bei Ofen I. Vie Vecfe 

mag 0,15—0,20 m flarf gewefen fein und ragte vielleicht 0,50 m über die heutige Erd» 

Oberfläche hinaus.

(ft. f. V.»6alle; Muf. Sahna und Uluf. Wittenberg.)

b) Gehöft Vtfcbler.

Siedlungsrefl?; das Unterteil eines Gefäfles ifl mit warzenförmigen Gebilden 

bedeeft, die durch rautenförmig fleh tretende Billen voneinander getrennt find. 

(Stufe C.) (Slg. 6inneburg, Wittenberg.)

99. Sahna.

a) Bieiner Weinberg.

Schrifttum: veröffentlicht: B. Bauizfcfl, Mitteilungen d. Prov.»Muf. ’palle, 2, 1900, 

S. 2 ff.

(IX Jörtfcb, ebenda, Vlachtrag.

Grofles Gräberfeld (über 20 Gräber); zumeifl Sttulen der Jorm 2, Stufe C. 

(Meifl ft. f. V.»^alle; Muf. Sahna.)
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b) Weßlich Sahna.

Sieblungsrefte: (ßin ?3acfofcn in bet 23auart, wie fte aus Straach begannt iß. 

(ITIünblicbe ITTitteilung von (Lehrer ITtobius, Sahna.)

2$r. Seig.

100. 23ornig.

a) Kiesgrube 25öhme.

Schrifttum: (£. Amenbe, iDie X>orgefcbichte bes Altenburger (Lanbes, in ITTitteilung bes 

(Dßerlanbes, VT. J. 16, 1919, S. 33, £af. 23.

ITT. Wilcfe, 5)ie 25ewot)ner ößthüringens in vorgefchichtlicher Seit, 1921, 2lbb. 32. 

3?erfelbe, 3?er Seiger Kreis unb feine 23evölferung, in: Seiger ^eimatbucb, 192), 

S. 61 ff.

ITTitteilung b. (Befch. u. Altert.=(Bef. b. (Dßerlanbes, 23b. XI, 1907, S. 334-ff. 

ITT. 3ahn, 23ewaffnung, S. 250/251.

5)erfelbe, <Der Keiterfporn, S. Jo£, VTr. 169/171.

21. Schmtebecfe, (Ein (Bermanenfrtebhof in unferer Heimat. iDie 25öhmefcbe Kies 

grübe bei 23ornig, in: Seiger ^eimatbote, 23eil. b. ITI. VT. S., 2lusgabe Seig 3, 

1936, VTr. 10, mit 6 Abb.

W. Schul}, ^abtesfchr. XI, S. 68.

(Broßes (Bräberfelb, arg jerßört. 25isber etwa 20 (Brabet. -— (Brab e unb m ge= 

hören jeftlicf) ber Stufe C an. Zfyve Suweifung jum (Bräberfelb iß unficher, ba 

es ßch um (Lefefunbe rom 2lbtaum banbelt.

(Brab a: -Das fegen. „25orntger Kriegergrab"! (Siebe (E. Amenbe, a. a. 0.) 

(ITTuf. Altenburg.)

(Brab b—d : (Etwa bret (vier?) (Btäber. (Eine 2luf}ählung ber /funbe gibt UT. Wilcfe 

in „ITTarf Seig", 3uni 1923, S. 169—170, Beilage ;u Seiger VTeueßen VTachrichten. 

23ei ben (Befaßen b^nbelt es ftd) um Situlen ber Jorm 2, Stufe B, mit jweh unb brei

reihigem Käbchen in breitetligem UTußer versiert (2lbb. ZCaf. XIV, 5 u. 7). 3?aju ge» 

hören verfchiebene 23eigaben, u. a. eine e. (Lansenfpige (2lbb. 0af. XIV, 8), mehrere 

e. ITTeffer. (ITTuf. Seig.)

(Brab e: Kanb* unb 23obenßücfe eines fcbwarjglänjenben (Befäßes, unversiert, 

Jorm wie £af. III, 6 (2lbb. 0af. XXIII, 2).

(Brab f: Schwarjglänjenbes (Befaß mit fleinem Stanbfuß, mit jweireibigem 

Käbchen versiert; auf bem größten •Durchmeßer rechtsl. ITläanberbanb, 3. T. ausgefüllt 

mit rechtsgerichteten Winfeln unb einzelnen Kreusen. Unter jeber (Lücfe bes ITTäanber» 

banbes je jwei fenfr. (Linien, abwedjfelnb leer ober mit nach oben unb unten ftebenben 

Winfeln gefüllt, im ganzen acht Jelber (Abb. Taf. XIV, 6).

(Brab g: Sdswarsgraues, glänsenbes Jußgefäß, unversiert, Kanb lippenförmig 

eingefdswungen; unvollßänbtg (Abb. *Caf. XIV, Jo).

(Brab h: Kotbraunes, glattes Jußgefäß, unversiert, mit fcbwacbem Sd>ulterum= 

bruch; auf bem 23oben ein eingcrigtes ^afenfreus mit ^afen nach rechts; unvollßänbig 

(Abb. Taf. XIV, 9).

1936 würben noch folgenbe (Bräber gefunben:

(Brabi: (Braues, weitmunbiges (Befaß, bau&ig, mit Kille auf größtem <£>urch= 

meßet unb fetngerauhtem Unterteil. 25nl>alt: (Leichenbranb eines (Erwacßfenen, e. h<db» 

monbförmiges ITTeßer, e. Küchenmeßer mit beibfeitig abgefegtem (Briffabfag unb br. 

Schaftring, eine jweilappige elf. Kollenfappenßbel mit burd)brocbenem VTabelhalter 

(Abb. Taf. XIV, I—£).
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(Stab k: Schwatzes (Befäßunterteil, mit Heinern, baibfreisförmigem Bammßrich= 

mußer Iagenweife bebedß, weitmunbige Situla ber fform 2 (2lbb. ctaf. XXIII, 5). 

(Stab 1: Scbwarjgldnjenbe, fajettierte Banbfcberbe, auf ber Schulter ein Banb 

Iiegenber Brcuje in Billentecbnif, wohl 3« Situla ber fform 2 gehörig (2lbb. £af. 

XXIII, 3).

(Brab m: Schwarte Banbfcberbe mit verbittern Banb, b^bem ’Sals unb fcbwacbem 

Bbfag 3um Bauch; auf bem größten Vurcbmeßer eine umlaufenbe Bille, barunter noch 

jwei Beißen Heiner Freisrunber Vellen (tupfen) ßcbtbar (21 bb. Vaf. XXIII, I). 

(Brab n: Ulebrere fcbwarjglänjenbe Scherben mit zweireihigem Babchen verziert, 

ßets verfcbiebene üHnbrüte, fo baß noch mit etwa fecbs (Befaßen ähnlicher fform wie 

oben su rechnen iß.

(Brab o: Bronzeeimergrab, gefunben 3» 12. 39. Veröffentlicht hier: 2lnbang I, 

S. 123 ff.

Weitere (Btäber werben jur Seit, tlTär; 19^0, gehoben. (Sämtl. HTuf. Setg.) 

b) ^irtenbügel.

ff. u.; fechs Brucbßüte eines eifernen Schwertes, bas ßarf jufammengebogen 

gewefen ift, etwa 3- cm breit. (MTuf. Seig.)

101. Prebel — (Bärtnerei Iteicßler.

Schrifttum: VTacbricbtenblatt 1938, 6.3, S. 75.

(Brabfunb: großes, weitmunbiges, bellgraubraunes (Befaß mit verbittern Banb, 

hohem ^als unb Heinern 2lbfag jum Bauch; auf bem größten Vurcßm. eine umlaufenbe 

Bille, Unterteil bis jum Boben fein geraubt; unvollßänbig. 2‘nbalt: ein e. jweb 

fcßneibtges Schwert, jufammengcbogen, noch etwa 59 cm lang, mit Voppelfnopf am 

(Briffenbe; eine e. Speerfpige mit einem IViberbafen, 3-6,5 cm lang; eine e. (Lanzen* 

fpige, von ber nur noch eine 9 cm lange Sptge erhalten iß; ein e. Scbilbbutel (flacher, 

als Ml. 3^bn, Bewaffnung, Taf. III, 3-c/5) mit viermal je zwei UTieten auf bem Banb; 

ein e. (!) Scbilbranbbefcßlagßüt (?); ein e. Scberenbügelbrucbßüt, noch 10,5 cm lang; 

eine jwetlapptge br. BoßenfappenffbeL; ein br. Befchlagßüt, banbartig, zerbrochen, 

noch etwa 15 cm lang (2lbb. Caf. XV, I—9). (ITIuf. Seig.)

102. Seig, Stabtfr.

Ifbenba; ff. u.; eine fcbwarjglänjenbe fajett. Banbfcberbe, auf ber Schulter 

jwifcben zwei parallelen Billen ein Sitjatbanb, mit zweireihigem Bäbcben bergeßellt, 

in ben Winfeln Heine runbe (Brübchen (tupfen), wohl (Befäßtyp wie Brüchern. 

(XTIuf. Seig.)

Xßbenba; ff. u. (»Binbergrab?); Heine, 13- cm hobt, rötlicbbraungraue glänjenbe 

unverzierte Situla (Cyp wie (Loebau unb Staßfurt), mit zwei TJnnenfajetten am 

Banb. LSur 1/i bes (Befäßes (Banb bis Boben) erhalten.

2U. Siegenriicf.

103. Bants.

a) Schloß Branbenßetn.

Schrifttum: IV. Schulz, ^aßresfcbr. XVI, 1928, S. 53, 2lbb. 16.

(Brab; (Letcbenbranbneß mit zwei e. Bogenmeßern mit (Briff. (Uluf. Banis.)
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b) Junbftelle?

Schrifttum: W. Schul?, 3abresfcbr. XI, 1925, S. 67, mit Hinweis auf Weiner, 

Variscia, (Lief. 2, 1830, S. 65.

W. Schul?, ^abresfchr. XVI, 1928, S. 53.

J. u.; fa?ett. Kanbfcberben. (VTicht gefeben; nach W. Schul?, a. a. <D., ift es 

fraglich, ob es ficb um Junbe ber Übergangsgruppe banbelt.) (MTuf. Tianis.)

I0L lX>ernburg — beim Kau bes Pfarrbaufes.

Schrifttum: Pb. Kropp, UTannus»KtbI. 5, S. 72f., 2lbb. 119.

W. Scbul?, 3abresfcbr. XI, S. 67.

J. u.; Situlfcberbe, Schulter mit bängenben Winfeln, in KillentechniF verliert, 

breifach ausgefübrt, nach oben burch umlaufenbe Kille mit beibfeitiger Punftbegleitung 

abgefchloffen. (Kufbewabrungsort unbefannt.)

K>ernburg.

105. (Grimfchleben.

(Grabfunb: ein Heines fcbwar?gldn?enbes, weitmunbiges (Gefdf? mit »erbicftem 

Kanb, Heinern *jals, fcbwacbem TlbfaQ ?um Kaucb unb eingefcbwungenem Unterteil, 

auf bem Unterteil fenfr. Killen, bie nach oben r>on einer umlaufenben Kille auf bem 

größten Purcbmeffer abgefcbloffen werben. Inhalt: (Letchenbranb; Krucbftücfe von 

(3-?) weif?bldultcb»gelben (Glasperlen (2lbb. <Caf. X, 8—9). (Uluf. Serbft.)

106. KblbigL

(Eine Kugenftbel (ftebe Keil. II, (Lifte £). (St. ITIuf. Kerlin.)

107. VJienburg.

Schrifttum: W. Schul?, ^abresfcbr. XVI (1928), S. 76.

J. u.; wobl Sieblungsfunb. (Ein großes, 58 cm b^b^s, bdlbvaunrotes fPor» 

rats»?)(Gefdft mit fur?em, fcharf abgefetjtem unb fa?ettiertem Schrdgranb. Picbt unter» 

halb bes Kanbes fitjen fieben ein?elne Heine ^enfel (»gl. ba?u Po£»Stimming, 2llter= 

tümer, 2lbt. IV, Caf. 6, 5 aus Kuqow); (Gefdffunterteil grob geraubt (2lbb. Taf. 

XLI, I). (Ein anberes großes Porratsgefdf?, bunfelgraubraun, gldn?enb, mit fa?ett. 

Kanb. 2luf ber Schulter mit fcbmalem Kanb ver?iert, bas mit fanbuhrförm. UTuftern 

ausgefüllt ift (21 bb. ZTaf. XLI, 2). (St. Uluf. Kerlin.)

107a. VTienburg — Kit en bürg.

J. u.; Kanbfcberbe eines weitmunbigen, fcbwar?gldn?enben (Gefäßes mit »erbiet2» 

tem, fur?em, fcharf abgefeimtem Schrdgranb; Per?ierung: eine umlaufenbe Kille auf 

ber Schulter, barunter ein mit einem einreihigen Kabchen bergeftelltes Uldanberbanb. 

(Uluf. Kernburg.) 

(Piefelbe Junbftelle?)

(Grab: ein Itcfyes, eiförmiges (Gefafj mit fa?ettiertem Kanb unb fein geraubtem 

Unterteil. (Kbb. Caf. I, I.) Onbalt: (Letcbenbranbrefle. (Uluf. Kernburg.)

©tabtfr. K>ernburg.

108. Kernburg—■ „Kbffeberg".

Schrifttum: Schbnemann, Knbalt. (Gefcbicbtsbl. I93V35, S. 221.

(Eine Heine, fd>war?graue, glan?enbe Situla mit Fur?em Schrdgranb, fcharf ab» 

gefegt unb fcbarfem Schulterumbrucb; unr>er?iert. (Utuf. Kernburg.)
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2U. 3?c f faip 7\o t b cn.

109. Mellnau-—im Koblhau.

Schrifttum: Seelmann, Ulitt. b. Der. f. 2lnflalt. ©efcfl., 3b. 10, >j. I (1901), S. 7/8. 

Scherben ju fchnmrjctfänjenben, räbcflenversierten ©efäflen. (Uluf. tJeffau.)

HO. Drofa-—nahe ’Jünengrab.

Schrifttum: 3etbge, Btannus J£rg.=3b. I—5, 1925—27, S. 17 ff.

Serflörtes ©räberfelb? Scbtvarsglänsenbe, unversierte Scherben, 3. T. fasettierte 

Känber. ©efäflformen : bauchige Situlen. (tTTuf. Köthen.)

111. ©lausig— Sucferfabrik.

Sieblungsfunbe, ©ruben. Ulcbrere, meifl bunkelgraue ©efäfle, topfartig unb 

fttulformig, wie Taf. II, 3 unb Haf. III, 3. T. mit feingerauhtem Unterteil ober mit 

Kammflricbtecbnik versiert; (2lbb. Oaf. XLI, 6—8 u. 12) Knochenrefle von Siegen. 

(ITtuf. 'Kothen.)

112. ©röbsig.

Schrifttum: Tllmgren, S. 179.

J. u.; eine Jibel (f. 3eil. II, Utfle 5 b). (|£. f. D.^alle.)

113. ’Soflborf.

Sieblungsfunb; ein flacher, boppelkonifcber Spinnwirtel, mit einreihigem 

Käbcben in flernförmigem Hiufler versiert. (ITluf. Kothen.)

III. 'K l e i n ; e r b ft.

a) Scbwabenfleibe.

Schrifttum: Seelmann, ^abresfcbr. III, 1901, S. 83 ff., Taf. VIII, 12—18. 

ID. ©öge, 2lnbalt. ©efcbid>tsbl. 1937, ’S. 13, S. 93—96. HO, 2lbb. I— 9. 

©tofles ©raberfelb, sumeift burcb ben Pflug serflort, ba bie Urnen feflt flach 

flanben.

©raba: Scbwarsglänsenbe Situla ber /form 2, Stufe B. Scharf abgefegter 

Schrägranb mit brei Jasetten. Kurser, fchräger ^als, burcb Heinen 2lbfag 3ur Schulter 

angebeutet. D.ersierung mit 3tvetreibigem 2\abd)cn in breiteiligem Ulufler: grofles, 

recbtsl., einarmiges ’Sakenmufler, barunter grofles 3ogenbanb unb je swei (entrechte 

Streifen auf bem Unterteil. Swifcflen ben 3ögen über ben Streifenpaaren je brei 

Käbcbenflempelabbrücke in DreiedTtellung angeorbnet. Inhalt: Iteicflenbranb eines 

t^rwacflfenen, Heines e. Ulefler mit gerabem ©riflr, beffen lEnbe in einem profiliertem 

Heinen Knopf ausläuft; e. Kücbenmeffer mit beibfettigem 2Ibfag; e. Schere, etwa 

27 cm lang; eine br. flark profilierte ©ürtelfcflnalle mit flufenartig burebbroebenem, 

anbaftenbem 3efdflagblecb; vier br. ovale ©ürtelbefcbläge mit profilierten Ifinben unb 

Stvei VTietlöcbern, halbkreisförmig gewölbt; II br. VTietnägel, halbkreisförmig gewölbte 

Köpfe; swei br. gleichartige Scbarnierflücke, im Profil halbkreisförmig gewölbt, mit 

feebs Pfietlöcbern. Seflt reich in Killentecbnik versiert. 3ei bem sweiten Stück flnb 

beibe lünben abgebrochen; ein br. ©ürtelfcbieber mit stvei Plietlocbern; swei e. fcbmale 

3efcbläge; ein vergolbetes, blecbartiges 3efdflagflücf, brucbflückflaft, mit noch stvei 

Vlietlöcbern, unversiert; eine br. Kiemensunge, kräftig profiliert; eine br. <fibel; ein 

vergolbeter Ohrring (?) mit kleinem kugeligem Wulft mit beibfeitigem Kragen in ber 

BTitte; swei br. UTabeln, Kopfteil knieförmig umgebogen, Kopf febwaeb profiliert. 3ei 

ber streiten ifl ber Kopf abgebrochen; eine Silbernabel von ber gleichen 2lrt; swei br., 

längliche Trinkbornenbbefcbläge, verfebieben profiliert. 3?er eine (*Taf. XIII, 7) war
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mit geperlten Silberbrabten belegt, wie bie Billen an bet Scheibe in ber Ulitte anbeuten; 

ein br. TrinFbornranbbefd>lag, blecbartig, gewölbt, brucbflücFhaft; e. BrucbßücFe, un= 

Fenntlid) (2lbb. Taf. XIII, I—17). (Uluf. Bötben.)

(Brab b: Schrifttum: veröffentlicht: Seelmann, a. a. O., S. 83 f. mit Taf. 8, 

12—18.

Ißine Situla ber /form 2, Stufe B.

3nl>alt: fLeicbenbranb eines Ißrwacbfenen; Beigaben: ein e. ITteffer, eine e. 

Schnalle, brei ftcb äbnelnbe br. Jibeln, eine br. Jibel wie 2llmgren 68 (fiebe Beil. II, 

(Lifte I c unb 4-). (IHuf. Veffau.)

(Brab c: Scbwarzglanzenbes, höbe», engmunbiges, topfartiges (Befaß ber Jorm 5, 

Stufe B. Banb verbicft, auf ber Schulter ein henFel. Verzierung in BillentechniF: 

fcbmales Stcfjacfbanb jwifcben zwei umlaufenben Tiillen (Bbb. Taf. I, 4).

(Brab d: Scbwarzglanzenbes ähnliches (Befaß wie (Brab a. Oberteil fehlt. Verzie» 

rung mit einreihigem Bübchen in breiteiligem HTufler: einarmiger, recbtsläußger 

Itläanber, barunter SicFzacFbanb unb je zwei fenFrecbte Streifen.

(Brab e: hellbraune UTittelfcberbe einer Situla, tvobl Jorm 2, Stufe A(?) Ver» 

Zierung mit zweireihigem Bäbcben: fymmetrifcber Bläanber, barunter bangenbe IVinFel, 

ganz mit Bäbcbenlinten ausgefüllt; noch mit Jübrungslinten.

(Brab f: Scbwarzglanzenbes (Befäßunterteil, unverztert; <form wie (Brab e„ 

(Brab g/i: Ulebrere fcbwarzglänzenbe Scherben mit Bäbcbenverzierung, zu etwa 

brei (Befaßen gehörig. Verzierung mit einreihigem Bäbcben. IVobl (Befäße ber Jorm 2, 

Stufe A/B wie Brüchern.

(Brab k; Jeingeraubtes Unterteil eines (Befäßes ber Jorm 2. (ßingefegter «fuß iß 

0,5 cm hoch unb glatt gelaßen.

Bußerbcm zum öräberfelb gebörenb: ein Stüdf verfcbmolzenes, weißgrünlicbes 

(Blas.

5 (Bräber: Veröffentlicht von IV. (Böge, ^Inhalt. (Befcbict>tsbl. 1937, S. IlOf. 

mit 2lbb. I—10. Vie (Bräber waren ßarF zerßört. 5wei von ihnen waren Binbergräber 

mit Fleinen fchwarzglänzenben Situlgefäßen. Vie (Befäßreße aus bem reichen (Brab 5 

laßen auf eine Situla ber .form 2, Stufe A (ober A/B?) fchließen, f. 2lbb. a. a. O., 

2lbb. 10 a u. b, Viefelbe Seit weifen aud) bie Beigaben aus, befonbers bie Fräftig profv 

lierten Jibeln wie Blmgren 67 (?) unb Bugenßbeln früherer Jorm wie Blmgren 44 

(a. a. O., Bbb. 3—4).

2 (Braber: (Befunben im 3uni 1937; bisher noch nicht veröffentlicht..

I (Brab bavon (»Bronzeeimergrab): Siebe Burfächf. Tageszeitung vom 18.6. 

1938 (Buszug): „Swifcben einer reich verzierten Fontfcben Urne unb einem Beigefäß 

lagen ein Schwert, ScbilbbucFel unb Scbilbhalter, fowie anbere eiferne Beigaben. Vas 

wertvolle Junbßücf aber beßanb aus einem etwa 35 cm hoben topfartigen (Befäß, 

rein aus Bronze, wie es in biefer 2lrt hier noch nicht gefunben würbe. 2lud) biefes 

(Befaß enthielt feltene unb Foftbare br. unb e. Schmucfßüife."

(?) (Braber: Siebe Burfäd>f. Tageszeitung vom 20. 2. 1939 (Buszug): „BTebtere 

Urnen, bie in einer von Süb nach Vlorb ausgerichteten Beihe mit je 4 m Tlbßanb bei» 

gefegt waren. Speerfpigen, Uleßer unb TrinFbornbefchläge beuten auf (Braber von 

Briegern bin. Bud) einige br. (Begenßänbe, wie zwei TrinFbornenben, eine überaus 

feine (Bewanbnaöel, eine Schnalle unb zwei Funßvoll geformte (Befaße, bie vermutlich 

Bfcbenreße von ebenfalls hier beigefegten Jrauen bargen, würben gefunben."
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(?) (Stabet: fc-5iel>e Hall. VTacbridjten vorn 26» 3» 1939» 3?ie in () zugefügten Worte 

flammen aus*. Per Itlittelbeutfcbe vorn 26. 3. 1939» (2lus;ug): „Bei ben fegt gemachten 

2lusgrabungen, bie unter Äeitung von Prof» Gögc ftanben, würbe ein fogen. Schein» 

grab freigelegt» Äs würben weber Urnen noch Äeicbenbranbrefte feflgefbellt, fonbern 

Überreife von IVaffen unb Kusrüfiung eines Kriegers. Knfcheinenb ftnb biefe Gegen» 

ftänbe mit in bie Heimat gebracht unb bort nachträglich befiattet worben» Äs würben 

ein flarf verrofteter e. Scbilbbudfel mit Schtlbfeffel fowie Kefte einer e» Schere unb einer 

Speerfptge aufgefunben» On bem Scbilbbucfel würben ein römifches Weinfieb unb ein 

römifcber IVetnfcböpfer aus Br. aufgefunben. (Per Schtlbbud2el war mit ber Spige 

nach unten beigefegt; barin lagen bie Heineren Beigaben. Pie größeren lagen baneben.) 

Pas Ontereffante habet fff, baff auf bem abgebrochenen Stiel bes Weinfcbopfers noch 

beutlich ber VTame bes Herstellers (Kicantus) ju lefen ift.

Äin weiterer fcböner Jfunb ift eine reich verzierte Gürtelfchnalle mit jweigliebrtgem 

Bahnten. Tlufjerbem würben ein Heiner Schleifstein unb Kefle eines e» (ftcbelformigen) 

ITIeffers geborgen."

2lls Beigaben vom Gräberfelb gehören hierher wohl ftcher auch bie im ITtuf. 

'Kothen Itegenben zwei 2Iugenftbeln mit ber Bezeichnung „Köthener Äanb". (Stehe 

Beilage II, (Lifte 4.) (Sämtlich ITIuf. Köthen.)

b) Sanbberge, Sanbgrube westlich Klein;etbit.

Schrifttum: W. Göge, 2lnhalt. Gefcbidztsblätter 1934/35, S. 209»

Sieblungsfunbe, Gruben; u. a» eine fchwarjglänjenbe Scherbe mit zweireihigem 

Käbchen in Stufen» unb Winfelmuftern verziert; ein fcbwarzgraues Gefäfjunterteil, 

fein geraubt, mit abgefegtem Jufj; eine fiebartig burchlöcherte Scherbe.

(üluf. Köthen.)

115. Kleugfch — Kleugfcber Jorft.

Grabfunb: graues, weitmunbiges Gefäfj, Pvp wie Paf. II, 3/4; Vnbalt: Iletcben» 

branb. (Hluf. Peffau.)

116. Köthen — Sanbgrube UTünge.

Schrifttum: 2\. Schulze, Kothen in 2lnbalt, 1923, S. 7.

Grabfunb: ein Gefäfj im Parzauer Ppp» (ITIuf. Köthen.)

117. Krücbern — Krähenberg (auch ülüblberg genannt).

Schrifttum: W. Schulz, ^abresfcbr. XI (1925), S. 66 unb 68.

Bethge, HTannus Ärg.»Bb. 4, 1925, S. 47ff., 2lbb. II, 12.

W. Schulz, □abresfcbr. XVI, 1928, S» 83 (S. 55).

Großes Gräberfelb; Situlen ber Jorm I unb 2, zumeist Stufe A, mit Beigaben. 

(Leibet ftnb hier gefcbloSTene Grabfunbe unbefannt. (Uluf. Kothen.)

Pa bas Gräberfelb Krücbern nicht veröffentlicht worben ift, fo feien hier bie ab» 

gebilbeten Gefäfze unb Betgaben febe für ftch furz cbarafterifiert.

Von ben Situlen ber /form I fanben ftcb nur bas Gefäfz auf Paf» I, 6 unb 2\anb» 

fcberben mit Scbulterteil von brei weiteren llrnen btefer <form, von benen zwei auf 

Paf. XX, 9—10 abgebilbet ftnb. 2llle vier ftnb in einreib. Käbcbentecbnif, brei von 

ihnen mit fymmetrifchem Hläanberbanb verziert (ftehe Paf. I, 6), wäbrenb bie vierte 

ein Banb einzelner Hufenfreuze zeigt» 2llle ftnb fcbwarzglänzenb. Ätne Aelberung bes 

Unterteils burch einzelne Streifen Iäfjt ftcb nur bei Paf. I, 6 nachweifen» Pie fdjräg nach 

aufzen weifenben Känber ftnb mehrfach fazettiert. Ätne fazett. Schulter h^t feine biefer 

vier Urnen gehabt.
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Don ben Situlen bet Jorm 2 ftnb im ganzen mehr ober weniger gut erhalten etwa 

20 Urnen vorhanben. 2luf (Brunb ber vorhanbenen Scherben barf man auf weitere 

minbeflens 16 Urnen fchlieften.

Die Jarbe biefer (Befdfje ift sumeifl fcbwarsglansenb; grau (febwarjgrau) — b. b. 

ef>ebem wohl auch fcbwarjglänjenb — ftnb bie (Befaße auf Caf. XVII, 3 (6) unb bas 

23obenproftl auf Daf. XX, 6. Ifiinige Scherben 311 swei (Befaßen ftnb braungldnsenb. 

Die Kanber ftnb fiets fasettiert mit Ausnahme eines napfformigen Fleinen (Befd^es 

£af. XIX, 8, bas wie Zaf. XVII, 3 nur 8 cm hoch ifL 23et betben bürfte es ftd> baber 

um Urnen von Kinbergräbern banbeln.

Der ^als tfl bei ben meiflen biefer Situlen entweber burcb einen Heinen Tlbfag 

ober burcb eine umlaufenbe Kille angebeutet.

Die Dersierung ift entweber freibänbig in KigtecbniF, mit 3. D. begleitenben PunFt» 

Unten bergeftellt, ober mit einem ein- bis sweireib. Käbchen ausgeführt.

Die Utufler ftnb recht verfdjieben, sumetfl ftnbet ftcb als Sd>ultermufler ein fym» 

metrtfcbes IHaanberbanb. Diefe Schütterster Fann burcb anbere fcbmalc 23dnber, bie 

barüber ober barunter angebracht ftnb, bebeutenb erweitert werben, wie 3. 23. Daf. 

XVIII, I u. 2 setgen. Der Unterteil ber (Befaße ift t>äufig burcb einselne Streifen ge» 

felbert. VTur einmal fanb ficb ein versierter (Befdfjboben, ftebe Daf. XX, 7.

Don anberen (Befd^formen ift aufjer einer fchwarsglansenben Urne ber Jorm 

Daf. XIX, 9 nichts vorhanben. Diefes (Befdfj ift in einretb. KdbcbentecbniF versiert. 

2ln 23 ei gab en ftnb vorhanben:

2Ius Ißifen: ein einfdjneibiges Schwert, Daf. XXI, 12; Kefle eines (swcier?) 

sweifcbnetbtgen Schwertes (etwa 5 cm breit), beffen ehemalige 23tegungsform 

Daf. XXI, 13 seigt; Itansenfpigen unb (3wei) Speerfpigen (vielfach brud)ftucF= 

haft) wie Taf. XXI, I—9 (t. g. noch 16 Stücf nachweisbar); Ule ff er (3. C. bruch» 

ftücfbaft) wie Daf. XIX, 3, Daf. XXIII, J3—21, Caf. XXIV, 3 (i. g. noch 19 Stücf); 

SchilbbucF el wie Daf. XXII, I—5 mit sugebörtgen Vldgeln, wie Daf. XXII, 6—7, 

Taf. XIX, f; Scbilbfeffeln wie Daf. XXII, 9—Io ; Klammern 311m Webrgebdnge 

wie Daf. XXI, 10—II; Jibeln (3. D. bruchflücfhaft) wie Daf. XXV, I—10, Daf. XIX, 

6 (i. g. noch H vorhanben); eine <BürteIfd)nalIe Daf. XXIV, f; e'tn Pfriem Daf. 

XXIV, 10; ein Sporn Daf. XIX, 5; eine 2lhle Daf. XXIV, 6; eine Sierfcbetbe. 

2lus 23ronse: Scbilbfeffein Daf. XXII, II—12; Bibeln Daf. XXV, 11—15 

(i. g. 6 vorhanben); DrinFborn teile Daf. XXIV, I—2; Der fdi leben es Daf. XXIV

7—9; 3wei Dragofen 311m IDebrgehdnge wie Daf. XIX, 2; ein Fleiner King 

(sur DrinFbornFette gehörenb?).

2lus Sanbftefn: IBtn Schleifflein Daf. XXIV, 5.

3?a;u anberes bruchftücfhaft. (ITtuf. Kothen.)

118. Ultlbenfee, Ortsteil Potnig — Wüftung „23rolwig" (swifcben pbtnig unb 

Kleutfch).

Schrifttum: UI. ördnFel, Ulitt. b. Deretns f. 2lnl>alt. <Befd>tcbte, 23b. I, £, S. 256. 

23ecfer, 3ahresfcbr. II (1903), S. H.

W. Schuls, 3abresfcbr. XI (1925), S. 68.

O. .f. (Banbert, Dübener ^etbe, II (1927), S. 70.

Wohl (Brdberfelb; fcbwarsglänsenbe Situlafcherben mit fasettiertem Schragranb, 

wohl .form 2. Dersierung in swetreihiger KdbcbentecbniF in bretgltebrtgem UTufler. 

Scbwar3glän3enbe Scherben mit Kabchenversierung unb (Befafjbobenteile mit pro» 

filierten 236ben. 23 m gan3en 311 minbeflens fünf bis fechs verfchiebenen (Befdfjen ge» 

hörenb. (Befaße wohl wie .form 2 auf Daf. III, 2 unb 3. &ie 23eigaben ftnb anfcheinenb 

verlorengegangen. (XTIuf. Deffau.)
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119. IHofigFau.

a) Dieberings «fichten.

Schrifttum: 23ecFer, Oabresfchr. II, 1903, S. 41.

Seelmann, ITIitt. b. Der. f. Bnhalt. (Befchichte, 23b. 10, <$. I (1904), S. 7.

W. Schul;, Oahresfchr. XI (1905), S. 68.

«f. u.; Scherben mit Babchenverüerung. (Wicht vorgefunben.) (Uluf. Deffau.)

b) Böfjling.

3wei e. «fibeln, flehe 23eil. II, Hifte I a unb b. (UTuf. Serbft.)

120. (Etuellenborf.

Schrifttum: ID. Schul;, 3ahresfd>r. XI, S. 68.

(Brabfunb; fchwar;glän;enbe ITlittelfcherbe einer Situla ber «form 2, Dyp wie 

Daf. III, 6, mit breireihigem Babchen r>er;iert. 2luf bem größten Durchmeffer brei 

Bnubben in Dreiecfsform (6enFel?). Onhalt: eine br. «fibel (flehe 23eil. II, fLifte 5 a). 

(BTuf. Deffau.)

121. Beppichau — «felb am (BottesacFer auf ben roten Bergen.

Schrifttum: 23ecFer, 3ahresfchr. II, 1903, S. 41.

Seelmann, ITIitt. b. Der. f. 2Inhalt. (Befch., 23b. 10, 6. I (1904), S. 8.

ID. Schul;, ^ahresfchr. XI (1925), S. 68.

«f. u.; Scherben mit Bäbcbenr>er;ierung unb fa;ettiertem, Fur;em Schrägranb. 

(IHuf. Deffau.)

122. Boffborf. — Schochs Buhe, 23ierFeller.

(Befunben 1884; Heines, fchwar;graues, fttulähnliches (Befä$ mit fa;ettiertem 

Banb, fchwachem 2lbfat; ;um 23auch, «fufj etwas einge;ogen. Inhalt: wenig Ceid>en= 

hranbreffe. IDohl Binbergrab. (ITtuf. Serbfl.)

b) Schrifttum: Ul. Bönig, Wachrichtenblatt 1930, S. 169: „eine ltan;enfpige 

,„framea"=«form". (Wicht vorgefunben.) (IHuf. Serbfl.)

123. IDalberfee.

a) vf. u.; unr>er;terter (Befafffuff mit Fleiner fchmaler «fufjleiffe bicht über bem

23oben, Dyp wie Daf. II, 5. (IHuf. Deffau.)

b) (Drtstetl Waunborf —- ;w. W. unb Docterobe.

Schrifttum: <f>. «f. (Banbert, Dübener <$eibe, II, 1927, S. 70.

Sieblung; ITIäanberfcherben. (Wicht »orgefunben.) (IHuf. Deffau.)

124. Wulfen.

a) Bapenberg.

Schrifttum: ID. Schul;, ^ahresfchr. XI, S. 68.

(Brofjes (Bräberfelb.

(Brab a: (21 der \>unb): Schwar;glän;enbe Situla ber «form 2, Stufe B mit ;wei= 

(unb einzeiligem Babchen in breiteiligem IHuffer »er;iert: rechtsl. einarmiger ITtaanber 

(;weireit>. Babchen), barunter 5icF;acfbanb (;weireib. Babchen) unb fenFrechte Streifen 

(einreihiges Babchen benuQt). Banb nach innen rerbicft, Fleiner 2lbfatj ;ur Schulter. 

2luf bem 23oben linFsl. ^aFenFreu; mit ;weirethigem Babchen in mehrfacher Busführung 

ausgerollt. (2lbb. Daf. XI, I). Onbalt: eine e. fLan;enfpit;e, ;ufammengebogen, noch 

25 cm lang, 7 cm breit. SptQe abgebrochen; e. halbmonbförmiges 23ogenmeffer, bruch» 

flücfhaft; e. Büchenmeffer (?), noch 15 cm lang; eine br. Schere (geflicftl), 17 cm lang. 

23ügelmttte iff ausgebaucht, in BillentechniF mit XDinFelmufter x>er;iert, bie Scherenblätter 

ftnb ausge;acFt, unb bte Scherenanfätje ftnb mit je ;wei Fletnen runben Cochern verfehen ; 

eine br. ;weigliebrige (Bürtelfchnalle mit hölbFreisformtgem, fa;ettiertem 23ügel. 2lchfe 
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gerade, Ändert breit vernietet, mit anhaftendem br. (Bürtelbefchlagblech, bas mit vier 

VTieten am (Bürtelleber angentetet war. Unterfeite ijl nicht meht ganv mit 25Ied> bebeeft; 

ein e. Stublfpotn, bruchjlück haft; vtvei br. knaufförmtge Trinkbornendbefchläge ver» 

fchiebener <form mit je einem vierkantigen Vlietflift, beffen Änben breitgefchlagen ver» 

nietet find; ein 23ronvegrtff, M»förmig, die Änben mit je einem Vlietlod); ein e., vier» 

kantiger Dorn mit Schäftende (Pfriem?); jtvet rundliche lÄnochenfchäfte, einer mit 

einem e., rundlichen Pfriemfiift (v. H. verbrochen); ein rundlicher, ovaler Aelsftein, 

glänjenb; drei kleine e. Stücke (Aibelnabeljtücke?); vtvei e. 23ruchftücke; ein Stück brau» 

nes Urnenbarv (2lbb. Haf. XI, 2—10).

(Stab b (2lcker Ularggraf): Dgl. 2lnbalt. <5efcf)icbtsbl. 1932/33, S. III. zÄine 

hohe graufchwar;e Situla. Stvifchenform ju cform I und Jorm 5, mit fajettiertem, 

fcharf abgefeQtem Xanb. kleiner 2lbfaQ jur Schulter vorhanden. Über dem 23 oben ift 

der Unterteil kurv etngevogen, fo bafj ein kleiner Stanbfufj entflel>t. Der;ierung: mit 

einreihigem 'Mädchen in vtvetteiligem Ulujler: vtvtfcben parallelen, doppelt ausgefübrten 

Hinten vtvei Sickvacklinien in 23ünbelart, fenkredvte Streifen an jeder Sacke, drei» bis 

vierfach ausgevogen. Inhalt: Heicbenbranb eines Ärwacbfenen; ein e. “King mit vwei 

anhaftenden 23efcblägen, ein ebenfolcher mit einem 23efchlag, wohl Heile v» einem 

Schwertgehange (2lbb. Haf. X, I—2).

(Stab c'(ebendort): Hin hohes, engmunbtges, graubraunes, topfartiges Ö5efäfj, 

Aorm 5 (Stufe A). Aavettterter Schrägranb, fcharf abgefetjt. Unterteil bis 1,5 cm 

über dem 23oben, fein gerauht. Onbalt: Heicbenbranb; Unochennadelbrucbftücke, 

runbftabig, mit fünf profilierten Hopfen (2lbb. Haf. X, 3—$ [a—c]).

(Stab d (ebendort): Äinige braune Scherben $u einem ähnlichen ©efäfj wie 

(Stab c.

(Stab e (ebendort): dunkelbraune Situla der <form 2, Stufe A/B mit verdicktem, 

fcharf abgefeQtem Hand; Unterteil fein gerauht. UTur eine grofje 'Xanbfcberbe vor» 

banden (2lbb. Haf. XII, I).

(Stab f (ebendort): Schwarvglänvende Situla, A^rm 2, Stufe B, mit fchtvach 

favettiertem "Hand, kurvem Scbrägbals und kleinem 2lbfa^ vur Sdjulter. Ulit vtvei» 

reihigem 'Mädchen in dreiteiligem Ulufter verviert: einvelne Stufen vwifchen parallel um» 

laufenden (Linien; darunter Sickvackbanb und je vtvei Streifen auf dem Unterteil, 

kleiner Stanbfufj ift fchwach angebeutet (2lbb. Haf. XII, 2).

(Stab g (ebendort): Schwarvglänvende ähnliche Situla wie (Stab f, mit etwas 

höherem^als. Dervierung mit vtveireibigem Mädchen in dreiteiligem Ulufter: einarmiger, 

rechtsl. UTäanber; darunter Sickvackbanb und je vtvei Streifen auf dem Unterteil, Hleiner 

Stanbfufj ift angebeutet (2lbb. Haf. XII, £).

(Stab h (ebendort): Schwarvglänvenbes ähnliches ®efäfj wie (Stab f. Dervietung 

mit vweireibigem Iväbchen in vtveiteiligem Ulufter: einvelne, einarmige, rechtsl. Uläanber; 

darunter vtvifcben jedem UTäanberpaar je vtvei fenkrecf>te Streifen auf dem Unterteil. 

Stufe B (2lbb. Haf. XII, 5).

(Stab i (ebendort): Schwarvglänvenbes unverviertes <5efäfj, ähnlich tvie (Stab f. 

Ulit Wulft auf der Schulter anftelle des ^alsabfa^es. Stufe B (2lbb. Haf. XII, 7). 

(Stab k (ebendort): Schwarvglänvenbes unverviertes hohes <Befäfj. Swtfcben» 

form vu A^rm 2 und Aorm 1. Schräger ^als, durch fcbwachen ilbfag $ut Schulter an» 

gebeutet. Stark bauchig. Ausbildung durch Wulft angebeutet. Stufe B (2Ibb. Haf. 

XII, 8).

3abreSfd?rtft, Sb. XXXII II
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(Stab 1 (ebenbort): Schtvar3glän3enbes (Befäf? wie (Stab i, mit tDulft auf bet 

Schulter anflelle bes ’jälsäbfatjes. Stufe B (2lbb. Paf. XII, 9).

ißinjelne 23eigaben rein (Braberfelb: kleiner 3ronjering (2lbb. Paf. XII, 6); 

brei br. <ftbeln, 2lbb. Paf. XII, 3 u. 10—II (ftel>e 23eil. II, (Lifte 2 unb (Lifte I b). 

(Sämtlich Uluf. Ixötben.)

b) Sanbgrube Pacfenborf.

Schrifttum: 23etbge, Ulannus Prg.=23b. $/$, 1925/27, S. 18.

Ißinjelgrabfunb mitten 3wifd>en fcbnurferamifcben (Bräbern; graubraunrotes 

(Befäfj mit hohem ^als unb fein geraubtem Unterteil. Pyp wie Paf. III, 5. Onbalt: 

Iteicbenbranb eines Ulannes; e. (Lansenfpitje, 13 cm lang; e. 2\üd)enmeffer; e. Jibeb 

fpiralbruchftücf mit etwa 25- Winbungen, wahrfd>einlicb ?u einer *lxniefibel geborenb, 

wie Tllmgren (Bruppe V, 138—II2 (2lbb. Paf. XVI, 8—II). (Uluf. 'Kotben.)

c) (BemeinbeFiesgrube.

Sieblung, (Brube. 3m 2lbraum berfelben fanb ftch ein Sdiftfcbalenbruchflüd2. 

(Uluf. Txötben.)

Stabtfr. 3?effau.

125. Peffau.

a) Umgebung bes Stabt, Urmenfltfts.

Schrifttum: „Unfer Tlnbaltlanb" (Stfd>r.) III, 1903, S. 130.

Seelmann, Ulitt. b. Per. f. 2lnb. <Befcb., 23b. 10, 6- I (I9O5-), S. 8. 

(Braberfelb (gefchloffene Junbe).

(Brab I: Scbwar^glanjenbe Situla ber Jorm 2, Stufe A, mit Uletopenbanb in 

UigtecbniF auf ber Schulter »erjiert. Onbalt: ein br. Jtbelfu^, ein e. /fibelFopf vgl. 

23eil. II, (Lifte Ib (2lbb. Paf. VIII, 6—8).

(Brab 2: Pin rötlich, 3. P. glattes (Befäfj ber Jortn 2 mit Utile auf bem größten 

Purcbmeffer unb feingeraubtem Unterteil. Inhalt: 3ti’ei eiferne Sangen, bie eine mit 

Spannbügel, ein eiferner Rammet, eine eiferne (Lan3enfpige, eine eiferne Jede (2lbb. 

Paf. VIII, I—5; vgl. 6* Oblbaver, Per german. Sd>mieb unb fein XUerF3eug (1939), 

Paf. XII, I).

b) ^aibeburg.

J. u.; (Befäftbrucbftücf, hoher Juft, unb 3Wei (?) (Leiften.

c) Obftmuftergarten.

J. u.; fa3ett. Uanbfcberbe mit Sid^adflinie auf ber Schulter in swetreihiger Uäb= 

cbentecbniF.

d) Tiefer Uopert (Siegelet).

Schrifttum: UI. JränFel, Ulitt. b. Per. f. ‘2lnbalt. <Befcbtd>te, 23b. I, ’S. I, S. 255. 

J. u.; (Braberfelb?; 3wei Uanbfcherben von (Befaßen, Jorm wie Paf. III, 6 

(Ilinbau/Sorge); eine Uanbfcberbe mit mehrreihigem Uäbchen (anfd)etnenb breireibig) 

unb mit ^alsleifte versiert. (a—d: Uluf. Peffau.)

e) Stenefcbflr. (IPabrfcbeinlid) mit d 3ufammengeborig).

Schrifttum: vgl. d.

(Brofjeres (Braberfelb?

J. u.; (Brabfunb; bunfles (Befafj, Stufe A, Oberteil glatt, Unterteil fein geraubt. 

Inhalt: e. Aan3enfpige, e. Uüd>enmeffer, e. Schere, e. Speerfpige mit 3wei WiberhaFen, 

e. Stangenfcbilbbucfel.
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f: (Brunb;lücf ‘Ktrd)mann.

(Brabfunb: ein graurotbraunes glän;enbes <Befä£, <typ wie iTaf. II, 3. Onbalt: 

eine br. Schnalle, ein Fleiner Tonloffel (2lbb. Taf. X, 5—7).

(e—f: Uluf. Serbjl.)

g) (gefunden I80l)>

J. u.; gegitterter Jibelfufj. (tttuf. Wernigerode.)

126. 3?effau = ö5rofjFübnau.

a) VTorblicbe Seite bes lEisFellergeboftes Vir. 107 bes (Bro^Fübnauer ^ol;bänblers 

df. K-iging.

Schrifttum: ‘Kinbfd)er, (BrofjFübnauer Urnenfunb, in Ulitt. b. 2lnl>. (Befcb.=Ver.,

23b. VIII, S. 99 f. mit 2lbb.

Seelmann, IHttt. b. Ver. f. 2lnl>alt. (Befd>icbte, 23b. 10, »£♦ I (I90I-), S. 7.

W. Schul;, 2)abresfchr. XI, S. 68.

(Brabfunb: Sd>war;glän;enbe Situla mit dfufjleifte, Ityp wie Taf. II, 5, mit 

;weireibigem Tläbcben in breiglicbrigem Ulufter ver;iert. 2luf bem (Befäfiboben ift ein 

linFsIauftges ^aFenFreu; angebracht (2lbb. Taf. XX\ I, 3—£). 25nt>alt: eine e. Itan;en= 

fpige (umgebogen), 32 cm lang; eine br. Jubel (ftebe 23eil. II, (Lifte I c). (ITluf. £>effau.) 

b ) J. u.; eine fd)wat;glän;enbe, bauchige Situla, iCyp wie Taf. III, £, mit ein» 

reibigem Räbchen in ;weigliebrigem Ulufler ver;iert, in ;wei= bis breifacber 2lusfül>rung. 

(UTuf. fceffau.)

127. 3?effau»2Io^lau.

Schrifttum: W. Schul;, 3abresfd)r. XI (1925), S. 67.

a) Tio^Iau — Sacbfenbergfcbe Werft.

Schrifttum: Ul. König, Ulannus 23, S. 317.

Vlachricbtenblatt 1928, S. 75.

(Brabfunb, ähnlich Heps, Kr. Serbft; (Befäfj mit enger Ulünbung. 23eigaben: ein 

(Bürtelverfcbluf; wie bei (Leps unb eine frül>römifche Jubel (nicht gefeben).

b) Steuger Str. 5—6 (erworben 1937).

J’. u.; (gefd)loffener (Brabfunb?), fchwar;es, fttuläbnlicbes (Bcfäfj (Sonberform), 

(Oberteil glän;enb, Unterteil fein geraubt; brei umlaufenbe Teilten auf ber Schulter, brei 

einzelne längliche (Briffanfäge (‘Knubben) auf größtem ‘T'urcbmefTer; fajettierter, febarf 

abgefegter Schrägranb; 2lbfag ;wtfcben »pals unb Schulter. S?a;u ein Stüdfcben 

iLetchenbranb; ;wei gleiche e. 2lugenftbeln (ftebe 23eil. II, (Lifte i); ein Stücf br. 23Iech 

mit Vliete (2lbb. £af. XXVI, 1—2).

c) ^etralinwerFe.

Sieblungsrefte; viel Scherben; graue, ;. 5C. glatte Sdeerben mit ;wei» unb brei» 

reibigetn Käbcben verliert. 23efen)lrid>= unb 2\illenver;ierung, JungernägeletnbritcFe, 

^alsleiften. (Befäfjtypen wie Taf. III, 6 u. 7. Spinnwirtel wie Straach, Kr. Witten» 

berg. (a—c: Uluf. Serbft.)

d) Schlangengrube.

Schrifttum: 0. Jr. (Banbert, Pübener ’peibe II, S. 70.

Jü u.; eine (Befäfjmittelfcberbe mit bretreibigem Käbd)en ver;iert. (Uluf. x'effau.)

128. sDeffau»Porten „Kreu;berge", wefiltcb Ululbe, Sieblungsgemeinfchaft (Einig» 

Feit, Weg ;wifd?en Kreu;berge unb hörten.

Schrifttum: W. Schul;, ^abresfehr. XVI, 1928, S. 55.

(Brabfunb: fchwar;glän;enbe bauchige Situla mit fa;ettiertem Kanb unb Fletnem 

’SenFel unter bem Sd>rägranb, Uletopenbanb (Kreu;e) auf ber Schulter. <typ wie 

‘Krud^ern. Inhalt: (Leicbenbranb, e. Uleffer, Jubel mit Vlabelraft (wabrfcbeinltd) Spät» 

lateneform), (BurtelbaFen. (Uluf. 5erbfl.)

IP
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Serbft.

129» Habeg.

Schrifttum: III. Honig, 2Inhalt. (Befchichtsbl. 1935735, S. 202.

Orabfunb: roeitmunbiges (Befäf; bet Jorm 2, Dyp roie Daf. III, 2. Der ^als tfl 

burd) eine umlaufenbe Hille angebeutet. ‘Verzierung: mit einreihigem Habchen in zroet= 

teiligem titulier: linFsl. Illäanberbanb, barunter ein Hanb aus einzelnen WinFeln, beren 

Spigen nach linFs zeigen.

Inhalt: ein e. Stangenfcbilbbudfel mit befonbers eingefegter Spige (»form rote 

3abn, Heroaffnung, Daf. III, 5-a); brei Heine Dlietplatten mit Hing, zum IDebrgebänge 

gehörenb; eine e. Speerfpige; eine e. ttanzenfpige, 20 cm lang; eine ^arfenfxbel rote 

2llmgren Oruppe II ebne Hügelverzierung, mit oberer Sehne. (tHuf. Serbfl.)

130. Habero tg.

a) Hgr. (gefunben 1903).

Schrifttum: *£. Hecfer, UTitt. b. Der. f. 2lnbalt. (Befcbichte, Hb. 9 (I9O5-), S. 25f. 

„(Brabrefle inmitten eines Xlatenegräberfelbes; eine etf. ScbnaUe mit viereefigem 

Hahnten, zwei eif. Speerfpigen (2 — wohl Hanzenfpigen). Die eine bavon gut erhalten, 

25-,5 cm lang, bavon HIatt 9/5 cm, fcblanFe /form. Don ber zweiten nur DüUe mit 

Hlattanfag erhalten." (Itluf. ?.)

b) Diefelbe <funb;lelle?

Schrifttum: ID. Schulz, 3abresfcbr. XI, S. 67.

Serfiortes Oräberfelb.

örab, vereinzelt gefunben auf einem Hatenefriebhof: (£ine roeitmunbige, febro. 

gl. Derrine mit Furzern, fcharf abgefegtem, fazettiertem Scbrägranb. 2luf ber Schulter 

eine umlaufenbe Hille. Derzierung: mit zweireihigem Habchen bergeflelltes Iftäanbev 

banb. öfefäfjtyp wie Daf. II, 3. Onbalt: XLbr; eine eif. <fibel (fiebe Heil. II, (Lifte I b); 

ein flacher grauer Spinnroirtel; ein Heines, graubraunes Ju$gefä£ (Spielzeug?) f. 2lbb. 

Daf. IX, 3—5). (Dtuf. Hotben.)

131. Hone.

a) Vforblich vom IDege H.=^erzwtnFel.

Schrifttum: IM. Honig, 2lnbalt. öefcbicbtsbl. 1935735, S. 202ff.

Vlachrichtenblatt 1932, S. H6.

Sieblungsfunbe; braune unb febwarzglänzenbe Scherben, verziert mit 3amm= 

flrich unb mehrreihigem Habchen, Dupfen= unb Jtngernageleinbrtufen; ©efäffform 

roohl wie Htnbau/Sorge; Jufffchalenfuffteil; boppelFonifcher Spinnroirtel.

(ITTuf. Serbfl.)

b) 4-00 m öfllich Hone.

Schrifttum: <5rote=Honig, 2Inbalt. (Befchichtsbl. 8/9 (1932/33)/ S. H2.

(Sieblungsrefle?; gefunben 1930), „Scherben, auch mit HäbchentechniF". 

(Hluf. 5erbfl.)

c) 25m IDeflen bes Dorfes.

Schrifttum: IH. Honig, 2lnbalt. (Sefchichtsbl. 8/9 (1932/33), S. 15-2.

VTachrichtenblatt 1932, S. H6.

(Steblung?); „(Befäfje mit HäbchentechniF" (gefunben 1931). (ITluf. Serbfl.)

132. Hrambad).

a) Dforblid) Hrambach, linFs am erflen IDegeFnict nach bem <5algenberg.
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J. u.; eine jweilappige 'KollenFappenftbel; baju fdjwarje, mit Aäbchen unb (Linien 

versierte Scherben, 2Ianb facettiert unb verhielt; Scherben mit 25efenflrtchversterung. 

(llluf. Serbfl.)

b) Junbflelle?

Schrifttum: Ul. 55.önig, bas Jtatenegraberfelb von SerbfbAnFuhn .. . in: Xtlannus 23 r 

S. 317, Abb. 102.

Scherben von wettmunbigen Herrinen; ein weitmunbiges (Befäfj mit furjem, 

fcharf abgefegtem, facettiertem Schrägranb. Auf ber Schulter einjelne lofe Stufen in 

AabchentechniF. Unterteil fehlt, ^typ wie Taf. III, L (Htnbau/Sorge). (Uluf. Serbfl.)

c) Junbflelle?

Schrifttum, tTT. %önig, a. a. <2>.: „von 23rambach flammen Jibeln mit gefülltem Ju£ 

unb nur noch einem runben Hoch. 30a ber Junbort nicht genau beflimmt ifl, bürfen wir 

biefe Jtbeln nicht mit bem (Befaf? Abb. 102 in Y’crbtnbung bringen." (ITTuf. Serbjl.)

d) Kiesgrube linFs am Weg nad> Aobleben.

(Bräberfelb; Scherben, u. a. fajett. Aanbfcherben, bauchige Oefä^typen unb mit 

Aäbchen versierte Scherben. (Wohl Uluf. Ixothen.)

(Hs ifl möglich, bafj bie von 25rambach angeführten Junbe fämtlicb ju einem ge= 

metnfamen ©rdberfelb gehören, ba fie seitlich annähernb Übereinflimmen.)

J33. £>üben.

Orabfunb; ein fwhes, braunes, glattes (Befäfj mit T&erbletfbe um ben <5als, um> 

laufenbe Atlle als 2lbfag jutn 23auch. «Drei grofse, tellerförmige, einzelne Ivnubben 

auf bem größten SOurdsmeffer. Unversiert. Inhalt: jwei br. unb eine ft. Jibel (fiehe 

23eil. II, (Lifte 3 a unb 5b unb c). (Uluf. SOeffau.)

133 a. Hichholj— im W. bes Dorfes.

Schrifttum: 2lnhalt. (Befchicbtsbl. 193^/35, S. 202.

„Sieblungsplag ber Seit um (Ll>r. ®eb." (Ifluf. Serbfl.)

133. (Söbnig.

Schrifttum: Almgren, S. 22, Anm. 2.

J. u.; eine 2lugenpbel (fiehe 23eil. II, (Lifte I).

(Priv.»23ef. in Ulagbeburg.)

135. (Briebo bei ’Koswig.

J. u.; eine br. „Ixrempenfct'inalle" (vgl. A. 23elg, ‘Altertümer, cCaf. 55, 13). 

(St. UXuf. 25erlin.)

136. Jütrichau.

a) Am 23ahnhof (Adfer Hange unb 25raF).

Schrifttum: Anhalt. «Sefchichtsbl. 1937, *5. 13, S. 132.

Wold öräberfelb: „Hine Urne aus ben erflen 3ahrl>. n. Str.". (Vlicht vorgefunben 

nach Ulitt. von cand. (B. Doigt follen jwei Situlen (Jorm 2?) von bort flammen.) 

(UTuf. Serbfl.)

b) Schrifttum: VJachrichtenblatt 1932, S. 116.

Aefle von jwei Situlen unb jwei anberen ®efäf;en, bas eine flafchenformig. Hine 

Situla mit fajett. Schrägranb unb ranbflänbigem 6enFel (abgebrochen), bie anbere mit 

fajett. "Kaub, fcharfem Schultcrumbruch, Siefjacfbanb auf Schulter in AigtechniF. 

(ITluf. Serbfl.)

137. Au h berge.

Schrifttum: Ul. Aönig, Anhalt. (Sefchichtsbl. 1926, S. 96.

Anfcheinenb Sieblungsfunbe, gefunben VTovember 1923-; (Befäfs mit Stufenmufler 

in AäbchentechniF; Steinbau mit Hifenfchlacfe. (UTuf. Serbfl.)
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138. deps.

a) Bergmatften.

Schrifttum: U7. König, Utannus 13, S. 3I7ff. mit Elbb.

(Bräberfelb; gefcbloffene <funbe. (Befäßtppen wie Taf. III, 2 (Krücbern); vgl. 

baju auch daf. II, I. (Uluf. Serbft.)

b) deps — Oft, 2lcfer Hannover.

Sieblungsrefte; Scherben mit Käbcben» unb Befenftricbverfterung, Kanbproftle 

wie Straach- (Uluf. Serbft.)

139. (Lübs — an ber (Böbniger (Brenje.

Schrifttum: UI. König, Einhalt. (Befcbichtsbl. 1934-/35, S. 203.

Sieblungsfunbe: „Wohnpläge; Käbcbenverfterung an ben (Befaßen. I. unb 2. 

Oabrft." (Plicht vorgefunben.) (Uluf. Serbft.)

13-0. UTübro.

Schrifttum: UI. König, lltannus 23, 1931, S. 315, Elbb. 95, S. 316.

5weibenfliges (Befaß, dpp wie daf. I, 3 (Uleisborf). (UTuf. Serbft.)

141. Vlieberlepte.

a) tiefer Ringer.

Schrifttum: UI. König, Einhalt. (Befcbichtsbl. 1934/35, S. 203.

Sieblungsfunbe; weitmunbige Situla, »Epp wie daf. III, 6 (dinbau/Sorge), mit 

breireibigem Käbcben verwert; Scherben von (Befaßen ähnlicher .form, mit Killentecbnif 

(debensbaummotiv), Jingernageleinbrücfen unb tiefen, ftarfen, ftcb freujenben Killen 

auf bem (Befäßunterteil. Deretnjelt auf bem größten Durcbmeffer Knubben.

(UTuf. Serbft.)

b) Schrifttum: ’pinje, Einhalt. (Befcbichtsbl. 1937, «$. 13, S. 132.

(Eine e. danjenfpige (datenejeit?). (Uluf. Serbft.)

142. Pafenborf.

Schrifttum: UT. König, Vlachricbtenblatt 1930, S. 169.

(Brab; Urne mit Stanbfuß. Onftalt: deicbenbranb. (UTuf. 5erbft.)

143. Kietjmecf— Siegeletberg.

Schrifttum: UT. König, Ulannus 23, 1931, S. 317.

Vüobl (Brab; eine rotbraune Urne ähnlich deps, dpp wie daf. II, I. 

(UTuf. Setbft.)

144. Kobleben.

Schrifttum: UT. König, Einhalt. (Befcbichtsbl. 1934/35, S. 202.

Eluf bronjejeitlicber cfunbftelle: „(Befäße mit Punftreiben unb in Käbcbentecbnif 

verliert". (Plicht vorgefunben.) (UTuf. Serbft.)

145. (Sorge) = dinbau/Sorge — im (Barten bes Jorftbaufes Pleuforge.

Schrifttum: "Veröffentlicht: 6. Becfer, ^aftresfcbr. II, 1903.

derfelbe: Unfer Elnbaltlanb, III./iabrg. (1903), S. 533 ff. mit daf. I—III. 

(Broßes (Bräberfelb; je über 200 (Bräber aus ber frühen bis mittleren datenejeit 

unb aus bem I. bis 3. 3ahrl>. n. Str.

Bemerfungen jum (Bräberfelb:

(Ein bei Becfer, ^aßresfchr. II, S. 64 erwähnter (Brabfunb gehört bem Beginn 

unferer Str. ju (flehe 2TT. 3aßn, Bewaffnung, S. 228/29). Don ber Urne fanb ftcb 

nur eine graugelbe, unverfterte Scherbe (nicht meftr vorbanben). Inhalt: ein e. Schwert 

mit runbem Knauf am (Briffenbe (wie 3aftn, a. a. O., S. 113) mit dragöfe (wie 3abn, 
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a. a. 0., S. 26), jweifchneibig, wellenförmig jufammengebogen (2lbb. Beeter, llnfer 

2lnl>«ltlanb, Taf. III, oben rechts). 0bne Torn etwa 96 cm lang unb 6 cm breit; eine 

e. Tanjenfpige (bei Beeter als Speerfpige bejeichnet), Spige abgebrochen, noch 28,5 cm 

lang unb i cm breit; Olle 7 cm lang unb 2,2—2,5 cm breit; Blatt mit Hlittelrippe, 

lang unb fd>mal (2lbb. Beeter, a. a. 0.).

Tiefer Junb tft im Hlufeum Serbft als „Scbwertfunb" bejeichnet, unb es geboren 

baju ferner: Tiefte eines e. Scbilbbucfels (etwa 16 Brucbftücf e); etwa brei grofte Scbilb= 

bucfelnieten noch vorbanben, 3,7 cm breit unb 3 cm hoch; etwa acht Stücfe vom Scbilb» 

ranbbefcblag; ein h^ftles, unbeftimmbares Stücf IBifen, jylinbr., etwa 5 cm lang (1,8 

bjw. 1,2 cm im Turcbmefter), barin ein runber, etferner Bern.

Betr. ber übrigen Waffen aus bem (Braberfelb ftebe Hl. 3abn, Bewaffnung, 

S. 250/251 (vgl. Beeter, a. a. 0., S. 5U u. Taft IV unb Oaftresfcbr. II, Taft V—VI); 

betr. Sporen ftebe Hl. 3abn, Beiterfporn, S. 116 (69), (2lbb. Beeter, 3abresfd>r. II, 

Taf. V, 9 u. XI unb Tlnbaltlanb, Taf. III (52)). 0s banbelt (ich um einen Bnebel- unb 

einen Bnopffporn.

Vlacb Beeter (Tlnbaltlanb) flammen vom (Braberfelb folgenbe Waffen unb Hlefter: 

ein elf. Schwert, jufammengerollt; jwei eif. grofte unb fünf eift fleine Speerfpigen (wohl 

Itanjen eine grofte verbogen). 0ine eift Scbtlbbucfel; 21 eift Hlefter (unfere Jorm 3), bas 

ftärtfte bavon verbogen.

Tie von Beeter jur Baiferjeit gerechneten (Braber Vir. 87, 88, 92, 95, 96 (102 bis 

103 ?), 119 (Beigaben), 122 (Tecffcbale), 131, 396 (Beigaben), £0l, £18 (?) geböten nach 

ben Junbausweifen im Hluft Serbft jur Tatenejeit.

Tie bei Beeter Qabresfchr. II), genannten (Braber unb bie im Hluft Serbft aufbe« 

wahrten (Befafte unb (Befaftrefte ftimmen nicht immer in ber (Brabnummer überein. 

Tie jeitlicbe Tlnfegung bes (Braberfelbes bei Beeter, a. a. 0., S. 53, in bie erfte 

Hälfte bes erften 3abrbunberts n. 3tr. laftt ficb an ^anb ber gefcbloftenen Junbe, ftebe 

Taf. XXVII (ft, nicht aufrecftterbalten.

Betr. Jibeln aus bem (Braberfelb ftebe Beilage II. (Hluft Serbft.)

I£6. Stecfby.

a) 2lm Pfaffenfee.

Sieblung; mehrere bauchige, fttulförmige (Befafte mit jwei» unb breireiftigem 

Bübchen verjiert, Unterteil gefelbert; eine ftebartig burcblocbte Scherbe; ein reebteefiges 

Buntfanbfteinftücf mit tiefer Schleifrille; Spinnwirtelftücfe. (Hluft Serbft.)

b) Süblich Tiefer Simm, üflbhöbe.

Sieblungsfunbe; verbiefte Banbfcherben, Juftfchalenfuftteil, Scherben mit Bamm» 

ftrichverjierung, ftebartig burcblocbte Scherben, Tupft unb Jingernageleinbrücfe, j. T. 

’SalsIeifte mit Scbrägferben. (Hluft Jerbft.)

I£7. Steug.

a) Wrnbrnüftlenhügel, Sübweftbang.

Schrifttum: HI. Bönig, Tlnbult. (Befchichtsbl. l93£/35, S. 203.

»Sinje, Tlnftalt. (Befchichtsbl. 1937, »S* 13, S. 132.

Sieblungsfunbe; verbiefte Banbfcherben, Profile wie Straach; (Befaftmitteb 

feberbe mit Bammftricbverjierung unb Jingernageleinbrücfen. (Hluft Jerbft.)

b) Öftlicft Steug.

Schrifttum: Hl. Bönig, Bnhalt. (Befchichtsbl. 8/9 (1932/33), S. I££. 

„(Sieblungsrefte?); Typen ber Spatlatenejeit, ferner Scherben mit Babcbem 

teebnit." ((Befunben 1931.) (Hluft Serbft.)

c) Bartoffelflocfenfabrif.

(Sieblungsrefte?); Scherben mit BäbcbentecbniF verjiert. (Hluft Serbft.) 
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148. IDeiben — Bloftberg.

Schrifttum: Vcadwicbtenblatt, 1930, S. 169*

(Brabfunb; (Befäff fdiwarsglänsenb, fform wie Caf. III, 3 (3wetbau). Verliert 

in Hillentecbnif, auf ber Schulter gefelberte Bänber, bie burch bori;ontal umlaufenbe, 

mit Cupfen gefüllte Billen getrennt werben, fo bafj eine Tlrt Scbacbbrettmufler enthebt; 

(entrechte, bicbte Hillen auf bem (Befä^unterteil. (Bei B. Belg, Altertümer, Caf. 

60, 100, ift ein in fform unb Vernietung ähnliches (Befäfs abgebilbet.) Ont>alt: ein e. 

Schilbbucfel mit furjer Stange (Cyp wie 3abn, Bewaffnung, Caf. III, 4a), eine e. 

Itanjenfpige (feine Scbilbfeffel, wie irrtümlich angegeben), Blatt abgebrochen, nur 

Cüllenteil mit Blattanfag erhalten» (Abb., Caf. VIII, 9—II.) (Uluf. 3erbft.)

149* Wörpen.

Schrifttum: Tllmgren, S. 152 (bort fälfchlicb „Börpen", Br. 3erbft, als ffunbort am 

gegeben).

ff. u.; eine Augenfibel (fiebe Beil. II, Cifte 4). (St. Uluf. Berlin.)

150. 3ernt 13 — Vlorb, Tiefer Wanbel.

Schrifttum: VTad>rid>tenbIatt, 1932, S. 116.

Sieblungsrefte; u. a. fajettierte Banbfcberben, Scherben mit Bäbdxnversierung, 

(Befäfjtyp wie Caf. III, 2—4. (Bluf. 3erbft.)

Stabtfr. oerbff.

151. 3erbff

a) 3.’Joblenweibe, Tiefer Cehmann, hinter Sportplag 3al>n.

Schrifttum: Vlacbricbtenblatt, 1930, S. I69*

Sieblungsfunbe, (Bruben; u. a. fcbwarsglän3enbe Scherben mit breireihigem Hab» 

eben versiert, (Befäfityp wie Cinbau/Sorge; ffu£fd>alenfufjteile; ein Bumpfgefä£ mit 

ffingernageleinbrücfen auf bem Unterteil; meift bräunliche Scherben mit Bammftricb» 

unb Befenftridjversierung; ftebartig burdffoebte Scherben.

b) 3.=<Befunbbrunnen.

Sieblungsrefte; rotbraune unb fchtvarse Scherben mit sweh unb breireihigem Bäb= 

eben versiert, Befenftrid). (Befä^typ wie Cinbau/Sorge. flacher Conwirtel mit tiefen 

Cupfen versiert.

c) 3.’<BIocfengaffenbreite.

Schrifttum: Ut. Bönig, Anhalt. (Befdffcbtsbl. 1934/35, S. 202f.

Sieblungsrefte; fd)tvar$es, Heines, napfähnlidjes (Befäff brucbfiücfhaft, jeiebnerifeh 

ergänzt, mit einreihigem Häbcben versiert (Tlbb. Caf. XLI, 9); ftebartig burcblocbte 

Scherbe; Banbprofile wie Straad).

d) 3.’(ßrofje Wiefe Vir. 3, „Brate".

Sieblungsrefte; graue, glatte DTittelfcherbe mit vierteiligem Häbcben versiert; 

Jufsgefäfsbrucbftücf; Ißifenfdffacfe.

e) 3.»^opfenbänfe, verfebiebene (Brunbftücfe (Cange, VlücHicb; gegenüber »Jaus 5). 

Schrifttum: BI. Bönig, a. a. 0.

Sieblungsrefte; rotbraunes, glänsenbes (Befäf; mit breireibigem Häbcben versiert 

in stveigliebrigem Bluffer, eine längliche Bnubbe (VTafenform) auf größtem 3?urd>= 

meffer (Cyp wie ff. Bucbenbucb, 3abresfcbr. XXVII, 1938, Caf. III, I); ffufjfcbalem 

fufjtetl; (Befäfjbrucbftücf mit einer Bnubbe unb Hille auf größtem <Durd>meffer, fein 
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gerauhtem Unterteil (Tpp wie Taf. III, 5, Tinbau/Sorge); großes Banbbruchftüct 

mit fcf>räggeflellten Tellen auf bet Schulter, (Befäfjtw wie Hinbau/Sorge; Scherbe 

mit ffingernageleinbrücfen.

f) X'lUappevberg, verfchiebene Befiger (befonbers 2lcfer Ulrich)»

Schrifttum: Ul. Bönig, Ulachrichtenblatt, 1928, S. 75.

Terfelbe, 2lnhalt. (Befchichtsbl. 1930/31.

^inje, ^Inhalt. (Befchichtsbl. 1937, »£. 13, S» 132.

Sieblungsrefle; neben latenejeitlichen unb ofigermanifcffwanbaltfchen ffunben 

auch folche ber iibergangsjeit: weitmunbige bauchige Situlen mit Bänbern liegenber 

Breu$e in Uletopen auf ber Schulter in BillentechniF, 5» T. von PunFtlinien begleitet; 

Scherben mit einer Bnubbe 311 einem <Befä$ mit fein gerauhtem Unterteil; Topfprogle, 

Banb fajettiert, wie Taf» II, I; ffufh'cbalenbruchftüd? mit fd>arfem BaucbFnicf; ein 

graubraunes, glänjenbes, unversiertes (Befäfj mit ftarFem Bauchumbruch; ein ähnliches, 

fchmaleres (Befäff

g) 5.=PogeIherb, Sanbgrube.

Schrifttum: VTachrichtenblatt, 1926, S. 21 u» 96.

Ul» Bönig, ‘Unhalt. (Befchichtsbl. 1926, S. 96.

Sieblungsfunb; rechteckiger ^ausgrunbrifj; Scherben; u. a. ffuf? einer Situla; 

tKifenfchlacfe, TierFnochen.

h) S.’Sieblung am (Dbftmujlergarten.

Schrifttum: ^inje, Unhalt. (Befchichtsbl. 1937, >5- 13, S. 132.

Sieblungsrefle; mehrere (Bruben.

i) J.UPiefenmühle.

tßine Scherbe einer bauchigen Situla mit Bäbchenversterung.

(Sämtlich Uluf. Serbft.)

k) 3.=cfunbflelle?

Schrifttum: Ul. 3abn, Bewaffnung, S. 239 (ffunbverjeichnis).

ISine e. Hanjenfptije, ein e. Schilbbucfel. (Uluf. Teffau.)

l) 5.»Springberg.

Bäbchenfcherben. (Uluf. Serbff)

fJanb Sachfen.

Borna.

152. Pegau — Sanbgrube Ttttelbach.

<f. u.; Banbftücf einer hellbraungrauen Situla, glatt unb unversiert; ffufj einer 

fchwarjglänjenben Situla, unversiert. Typ wie Taf. I, 5 u. 6. (Uluf. Pegau.)

153. Wieberau.

Schrifttum: Srunbriß Sachfens, S. 313, 2lbb. 280.

Sieblungsfunb; Fleines, graues ffufsgefäfi, glatt unb unversiert.

(VlaturF. »J. Uluf. Heipsig.)

hobeln.

153. PrafchwiQ — flerchenberg, öfllich TrafchwiQ.

Schrifttum: (BrunbriS Sachfens, S. 315, 2lbb. 283»

Steblung, (Bruben; fchwarsglänsenbes (Befäfj unb Scherben mit sweh unb breh 

reibigem Bäbchen versiert, Banb fasettiert. WinFeb unb ipaFenFreusmufler, Bollräb-- 

chenftempel. (ßefäfjformen wie Taf. III. (Uluf. Tresben, Uluf. (Brimma u. Priv.’Bef.)
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155. 23roptewig— 2lrfer ’Selm, weßlicb Str. 23r.—2lblaß.

Schrifttum: 21. Ulirtfcbin, Germanen in Sacbfen, S. 23, 2lbt>. 15. 

(ItT. bat bas Gefäß unter bie Iatenejeitlicben Funbe gefegt.)

23isber ein Grab; graues Gefäß, glatt unb unversiert. ZCyp wie Taf. III, 5 

(Proftg). fom 22anb nur eine Scherbe erhalten.

(Priv.=23ef. tlebrer Äbler, VTeufornjig b. Ulügeln, 2\r. Ofcbag.)

(Stimmet.

156. Somnticbau.

Schrifttum: Rentei, £)ie römifdeen Fingerringe ber Tibeinlanbe unb ber benachbarten 

Gebiete. 23erlin, 1913, S. 22, etaf. 76, 183. (6. bat irrtüml. Kreifcba i. Sa. 

als Funbort angegeben.)

G. 23ierbaum, Utannus 18, 1926, S. 230f., 2lbb. I.

1-Ein golbener Fingerring mit Gemme. (^resbener SFulpt.=SIg. 796.)

2Sr. (Bro^enbain.

157. 23 oberfen — nörblicb 23., weßlicb Fußweg von 23. nach „Untere l£lbbäufer", 

norboßlich ^ol>e 95,1 nach StrompunFt 218 ju.

(Dberßächenlefefunb; wabrfd>einlid) wichtiger Furtübergang. <£ine fd>warje 

Utittelfdjerbe mit (minbeßens) jweireibtgem 23ä8d>en versiert (bes 23rucbes wegen fchwer 

ju ernennen). 2lls Gefäßtyp wohl Situla ber Form 2 ansuneßmen.

(Bresben, Swinget.)

158. iLecfwig— 2Icfer Ulünd).

Oberßächenlefefunb; eine fcbwarjgraue Scherbe mit TiäbchentechniF versiert 

(früh). (“Dresben, Swinget.)

0tabtfr. Kiefa.

159. Tiiefa — Göblifer t£yer3ierplag, Schrebergärten.

Schrifttum: 21. UIirtfd>in, Germanen in Sacbfen, 1933, S. I56ff. m. 2lbb.

Sieblung; brei Gruben; u. a. mehrere Scherben mit swetreibtgem 23äbd>en ver= 

Siert. 2lls Gefäßtypen finb wohl Situlen ber Form 2 ansunebmen. (ttluf. TUefa.)

160. 2\tefa = Gr6ba, Kiesgrube Sd>ul?e, am WaßerwerF.

Schrifttum: 21. Ulirtfcbin, Germanen in Sacbfen, 1933, S. I60ff. tn. 2lbb.

Sieblung; mehrere Gruben; u. a. Scherben mit Tiäbcbenverjierung; ein Gefäß 

ber Form 2, mit jweireihigem Tiäbchen versiert, "Xanb fajettiert, im Feuer geftntert unb 

versogen; Fuß einer Situla ber Form I (2lbb. Taf. XLI, 5 u. II). ('Huf. Tiiefa.)

Kr. (Leipsig.

161. Cüttewig — Tongrube ber Siegelei.

Schrifttum: Uloteßnbt, S. f. £. 1917, S. I28f., 2lbb. 3 u. I.

Gräberfelb; swei Fußfcßalengefäße mit Fleinern Fuß. (Uluf. Pegau.)

I 62. flügfcbena — Ortsteil Hänichen.

Schrifttum: Grunbriß Sachfens, S. 3 3 8 f. u. 2lbb. S. 115—118 (23. UIofcbFau). 

7A. >5- 3acob, Sur Präh. Vlorbweßfacbfens, S. 210ff. Oaf. 31, 230—231 ; 

237—210. Oaf. 32, 215—217; 219—250.
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"Veröffentlicht Bl. Vläbe, tEin Oräberfelb ber römifcben Bai(er;eit bei XLetpztg, in: 

3abrb. ^Leipzig, V (1911/12), S. 139 ff.

Vlacbricbtenblatt, 1930, S. 121.

UI. 3«bu, Bewaffnung, S. 251.

IV. Schul;, 3ßbresfchr. XI, S. 68.

Oräberfelb mit über zehn (Arabern; Situlgefäfze 8er »form 2, Stufe B. lEine (päte 

Bugenfibel, bret BollenFappenfibeln (früh), bret Fräftig profilierte Jibeln (»gl. Beil. II). 

(Oraffimuf. ^Leipzig.)

XLefefunbe »om (Bräberfelb: a) eine br. (Sürtelfcbnalle (»gl. ba;u Pie, Urnen» 

gräber, Taf. 56, 4-, jeboeb mit längeren ffwifebenftäben. b) ein Fnaufförmiger br. (CrinF» 

bornenb»?)Be(cblag. (VlaturF. ^.»ITIuf. Leipzig.)

163. UtarFFleeberg»IVefi, früher (Sau^fd).

Schrifttum: 3* Bichter, 3?er fteip;iger Breis im Bahnten 8er "Vorgefcbtcbte, in Beu» 

mutbs.^eimatgefebiebte für ^Leipzig, 1927, iCaf. IV, Jig. 29, S. 36. 

Fren;el=Babig»Beche, S. 2lbb. 279.

IV. Schul;, Oahresfchr. XVI, 1928, S. 53.

(Srabfunb ((. 2lbb. Z'af. IX, I—2): (dzwar;es, Heines Situlgefäfj 8er Form 2; 

"Verzierung: Linien mit beibfeitiger PunFtbegleitung.

Inhalt: eine Silberfibel (flehe Beil. II, Hiffe I c); br. ISimer mit jVelpbinattadjen ; 

br. StielFafferolle; e. Han;enfpige; e. balbmonbförmiges Bogenmeffer; ein e. Büchen» 

meffer. (®rafftmu(. Iteipjig.)

I6£. SwenFau — Stabt. Sanbgrube.

Schrifttum: B. 3acob, 3abrb. Leipzig, 1907, S. 85, Saf. 27, 171—172, 175, 177. 

IV. Schul;, 3^hresfchr. XI, S. 68.

Sieblungsreffe; u. a. (chwar;glän;enbe, fa;ettierte Banbfcherben mit einreihigem 

Bäbcben »er;iert, wohl fymmetr. BTäanbermufter (Cyp Brüchern, ZCaf. III, 2); ein 

Vtapf mit (entrechten Billen auf 8em Unterteil; cConwirtel; Scherbe mit Fingernagel» 

»er;ierung; Bnocbennabel mit profiliertem Bopf.

(Oraffimuf. Leipzig.)

Stabtfr. £eip;ig.

165. XL e i p; i g=XLöf?nig.

Schrifttum: XV. Schul;, 3uhresfcbr. XI (1925), S. 66 (hier irrtümlich unter Cösnig, 

Br. Corgau angeführt).

iVerfelbe, 3ahresfcbr. XVI, 1928, S. 53 (hier weitere ^inwei(e).

(Bräberfelb; mehrere (Hefäfze, barunter zwei «tonfitulen. 2luf Heinen cTaffen iff 

ein Uletopenbanb unb fanbuhrförmiges Blufter als "Verzierung angebracht (ähnlich 

Taf. IV, 6 u. 7). (Vresben, Swtnger.)

2U. Hleiffen.

166. Vliefcbülg— Par;elle 26 (BeftQer (5. ^ein;e), an ber „Bauben Furt". 

iLefefunb. (Wolff Sieblung nabe Furt ;u »ermuten.) Schwarze Utittelfcberbe mit

minbeftens zweireihigem Bäbcben »er;iert. (Befä^typ wobl wie ctaf. III.

(Vresben, Swinger.)
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167. Profit; — Tanzberg.

Schrifttum: p. 5. I, S. 402ff.

3. T’eichmüller in: Sig.'Ber. u. 2lbh. 6. VTaturw. (Bef. 25fis in Bresben, 3uhrg.

1918, S. 8f.

<3. Bierbaum in: Vlorbfächf. Wanberbuch, S. 249.

Babig, W., Vorgefchichte Sachfens, S. 154.

21. Blirtfchin, (Bermanenetbe, 1938, H- 2, S. 45, 2lbb. 6.

W. Schulz, 3ahresfd>r. XI, S. 67.

(Brofzes (Bräberfelb mit über 100 (Bräbern. Bisher noch nicht veröffentlicht. 

Bemerkungen ;um (Bräberfelb: Vlad) (B. Bterbautn a. a. 05., liegt bas (Bräber» 

felb nur auf Profitier Jlur, auf bem fogen. Tanzberg, unb ift mit einem 

(Bräberfelb ber Bronze»Per. II verbunben.

<Vie (Bräber follen ohne Stetnfchut; unb T>ecke etwa 0,25—0,45 m tief frei im Boben 

geftanben haben. VTur bei brei (Bräbern follen einzelne Steine um bie Urne berumgelegt 

gewefen fein.

Tie (Befafe finb burd)weg Situiert ber <form 2, Stufe B, wie Taf. III, 4—5. Tie 

Jarbe ift fchwarjglänjenb, fchwar;, braun unb rotbraun. Tie Perjterung ift mit einem 

ein» b;w. zweireihigen Bäbchen in zwei» unb breiteiligen Bluffern ausgeführt. (Vgl. 

baju bie Blufter auf Taf. V, 12, 14 unb Taf. VI.) Offne "Verzierung ift meift auf ben 

fchwarzglänjenben, 3. T. aber auch auf ben anbersfarbigen (Befäfen angebracht. Ter 

(Befäfjranb ift zwei» bis breifach bacbformig fazettiert, ber Hals fdiräg nach oben ein» 

warts geneigt, wie Taf. III, 4 Z^igt. l£r ift burch einen Wulft (Heifte) ober kleinen 2lb» 

fag zur Schulter abgefegt.

Bei ben Sd>ultermuftern finb mehrfache Stufen ober einarmige links» ober rechts» 

läufige Bläanberbänber vorberrfchenb. Bei einem (Befäfz ift ein rechtsläufiges, bei zwei 

anberen bagegen fe ein linksläufiges Hakenkreuz auf bem Boben angebracht. Hine grofje 

Situla hat ein großes linksläufiges Hakenkreuzmufter auf ber Schulter (vgl. ba;u 

Taf. XVI, I aus Holzweifzig). BTit fpmmetr. Bläanber finb zwei (Befäfze verziert, bas 

eine in zwei», bas anbere in breiteiligem Blufter. Bet ben breiteiligen Bluftern ift als 

3wtfchenflücf ftets bie Sitfzacflinie eingefchaltet. Ter (Befäfzunterteil ift burch Heiter» 

ober Streifenmufter gefelbert. Bei einer Urne ift bas Streifenmuffer nur in Billen» 

technik angebracht.

Tie Beigaben:

Betr. Waffen, vgl. Bl. Tfahn, Bewaffnung, S. 250/251.

Bei ben 25 vorhanbenen Hanzenfptgen aus Äffen t>errfd>t bie mittlere Jorm vor. 

Sie finb etwa 18 bis 25 cm lang. 7 Äifenfchwerter, meift ;ufammengebogen, finb 

fämtlich einfchneibig, unb Ile. Schilbbuckel entfprechen ber Jorm wie BI. 3al>n, Be» 

waffnung, Taf. 3, 5. 2lls Seltenheit ift ein e. Hanzenfchuh wie Bl. 3abn, a. a. <D., 

2lbb. 34, zu nennen.

Bleffer liegen in brei Jormen vor:

1. bulbmonbförmtge Bogenmeffer,

2. Bogenmeffer mit Stiel,

3. nur vereinzelt gerabe Büchenmeffer.

Tie Jibeln gehören meift 2llmgren (Bruppe II unb IV an (flehe Beil. II, Hifte 3 a 

unb 4).

Unter ben anberen Beigaben finb zu erwähnen: br. (Befä^refte; mehrere (Bürtel» 

fchnallen; zwei knaufförmige br. (Trinkhornenb»?)Befchläge; Äifen», Bronze» unb 

Bnod>en»VlabeIn; ein golbenes Ohrgehänge = Berlodf; (Blas» unb Tonperlen. Tie e.
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Scheren haben bie übliche Schaffd^erenform. SchloSfebern unb Scblüffel fanben (ich 

ebenfalls. Spinnwirtel unb Tiäucberharz (im ganzen elfmal) finb auch vorbanben, 

besgleidzen Wegfietne (rgl. baju u. a. TxrtRbern).

On ber (Literatur finb auch e. 2lpte vom (Bräberfelb erwähnt — (?). 

(Bresben, Stringer.)

Ofd>a^.

168. Äreinig — ^aigfcbbolz, nörblicb 13r., nabe iEIbe im *jügel 1851 gefunben. 

Schrifttum: Unbfet, (Elfen, S. 235, 2lnm. I.

W. Schulz, 3abtesfcbr. XI (1925), S. 67 (mit Hinweis auf PreusFer).

21. Mirtfcbin, (Bermanen in Sacbfen, 1933, S. 21, 2lbb. II a u. e, I2b. 

W. Tlabtg, Sacbfens X>orjeit, 1936, S. 13.

(Brabfunb; bunFelbraune Situla ber «form I, Stufe A, mit Sicfjacfbanb auf 

Schulter unb einem <$enFeI mit fcbwalbenfcbwanzförmtgen 2lnfägen. Inhalt: (Leichen« 

branb, eine e. (Lanzenfpige, bie quer über ber Urne lag (vgl. Oübenberg, ^Hr. 23ftterfelb). 

(Bresben, Stringer.)

Staucbig.

Schrifttum: Unbfet, (Elfen, S. 235, 2lnm. I.

(,f. u.); „eine febtrarje PunFturne, wie Ztaf. 22, Jig. 18". danach I>cxnbelt es 

ficb um eine Situla ber <form 2. (2lus Slg. PreusFer, Muf. ?.)

«Thüringen (oftfctalifcb).

2^r. 2Iltenb«rg.

169. Sommertg b. Scbmolln — (Lehmgrube ber Stegeiei.

Schrifttum: 21. 2luerbacb, Mitteilungen a. b. (Dfterlanb, 23b. XIII, 5, 1928, S. III. 

iE. <frauenborf, X)orgefcbicbte b. Stabt« unb (LanbFr. 2lltenburg, 1936, S. 62. 

Sieblungsrefte; u. a. eine febwarje glänzenbe Scherbe mit zweireihigem Tiäbcben 

verziert, wohl ju einem (Befäfi wie £af. III, 2 u. 3 gebörenb. (Einige Scherben un= 

bestimmten (Lfyaraftevs, (Muf. 2lltenburg.)

170. Sed>au b. Tloftg — (Bertrub«Sdia<bt.

Schrifttum: Mitteilungen a. b. (hflerlanb, 23b. XIII, £, 1926, Itaf. IV, 29. 

Vfacbricbtenblatt 1926, S. JA.

iE. Jrauenborf, a. a. 0. f. Sommerig.

Sieblungsrefte; grefte (Brube, 3 x 5 m; u. a. eine fcbwarjglänjenbe Scherbe mit 

Zweireihigem Räbchen verziert (anfebeinenb Stufenmufier; jebenfalls Fein Sinnen« 

mufter wie in ben Mitt. (bfterl., a. a. <b., verfebentlicb gezeichnet ift); viel Sdjerben mit 

23efen« unb *B.atnmftrid)vetzicrung, fein geraubtes Unterteil; £opfprofile wie <Eaf. II, I 

unb 3 ; SRnocben von Schwein, Siege, 2iinb, Pferb. (Muf. 2lltenburg.)

171. Sfcberntgfcb b. 2lltenburg.

a) (Behöft Ttaufcbenbacb.

Schrifttum: iE. 2lmenbe, Mitteilungen a. b. (Dfterlanb, 23b. XIII, I, 1926, S. 330ff., 

£af. IV, 30—32.

VTacbricbtenblatt 1926, S. IA/A5.

Sieblungsrefle, mehrere (Brühen; u. a. febwarze Sd;erbe mit zweireihigem 2<äb« 

eben verziert (Stufenmufier), braun«rote Scherben mit eingerigtem Stcfzacfbanb ztvifd>en
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zwei parallel umlaufenben Aillen; Topfprofile wie Taf. II, 3 u. (Befäfjtypen wie Taf. 

III, 2—3. Scherben mit Furzbogigem TXammftricb, fein geraubtem Unterteil. i\nod)en 

vom Pferb, Schwein u. a. (Uluf. 2lltenburg.)

b) (Dftausgang bes Dorfes, an Weggabelung, etwa 50 m vom <35eböft Aaufcben» 

bad) entfernt.

Sieblungsrefte, (Bruben; Scherben ähnlichen ThötaFters wie oben; u. a. fchwarje 

Scherben mit zweireihigem 2\äbd?en verziert (fymmetrifcbes Uläanberbanb?), ®efäfh 

typ wie Taf. III, 2—3. Ißine fcbtvarzglänzenbe Scherbe mit zwei Xeil)en Fleiner 

Tupfen (ähnlich ber Ausfüllung bes Ulufters auf Taf. IV, 3). (Utuf. 2lltenburg.)

Hamburg.

172. Scbinbig.

J. u.; fchwarjglänjenbes JufzbrucbftücF einer Situla ber vform I. 

(St. UTuf. Berlin.)

173. Stoben.

Schrifttum: W. Schulz, 3al>resfcbr. XVI, 1928, S. 55.

Steblung; Scherben ber Übergangszeit. (Uluf. llleiningen.)

TU. Xubolftabt.

173. Schwarza — St. Antoniusbügel, bicbt am 25abnbof.

Schrifttum: ®öge^bfer»3fchiefd)e, S. 259f*

W. Schulz, 3abtesfd>r. XVI, 1928, S. 53.

(Bräber; Sttulen ber <form I.

(ITTuf. Werntgerobe; bort fegt nicht auffinbbar nach IV. Schulz, a^a. <D.)

VTacbtrag (Wicht mehr auf ber JunbFarte eingetragen).

25lönsborf, T^r. Wittenberg (Prov. Sachfen), Act er ^agenborf, Ulbl. 2235, W: 17,7; 

S: 22, 5 cm.

Sieblungsrefle; u. a. eine Fleine räbchenverzierte Scherbe; eine fcbtvarzglänzenbe 

Scherbe mit ausfcbrafperten 23änbern; bazu viele Scherben mit cbaraFterifttfcber 

"Verzierung aus ber Spätflufe C (Txehb unb Jucbenlinten in SicFzacfmuftern, be= 

ginnenbe Wellen» unb TupfentecbniF); Spinnwirbel u. a. m. (C. f. "V.»<3aUe)

75 o t b a = (B e f d) r t g , 7Är. 25orna (llanb Sachfen) — gefunben 3an. 193-0.

Waffengrab; eine Situla ber Jorm 2, Stufe A, mit geraubtem Unterteil. 

Beigaben: aufjer eifernen Waffen (Hanzenfpigen) u. a. eine norifcbe=pannontfd>e 

Jribel aus Bronze, Jorm wie Almgren 237; eine ^arfenffbel; zwei bronzene Fnauf» 

förmige (TrinFbornenb»?)Befcbläge wie folcbe Taf. XI, 3—5 (Wulfen) abgebilbet 

ftnb. (UTuf. "Botha.)



Xnbang Beilage I. $a;ettierte Kanbfcberben, &äbd?ented>nti? 

unb Stufenmuftet linFe bet ©<xale/Üt\be, [üblich bet TlltmarL 

(Pie Kenntnis tes UIßterißls tiefes (Bebietes vertanFe ich ^errn Profeffor Dr. W. Schuh, 

1t. f. P., ’Salle, bet mit in tanFenswerter Weife fein gefßmtes Ulaterial jur Perfügung 

(Feilte.)

£anb «Thüringen.

2$r. Tlrnftabt.

Gleichen,— innerhalb bes Vorfes.

Schrifttum: Uslar, S. 192»

Sieblungsfunbe; (meift fpät) u. ß. „frühe Situla mit feburf umbreebenter Schultet 

(FI. fenFr. (BriffFnubbe bßjugehörig?)". (ifluf. 3enß.)

(Borbigbßufen — Kgr. im 23ettelholj, jw. 23tßncbewinbß u. (Borbigb. nat)e Wipfrur. 

Schrifttum: verbff. 18. «Bummerer, 3uhresfchr. XV, 1927, S. 83 ff., 2lbb. I—3 u. 

Taf. XVIII.

Kriegergrub mit reichet blusftuttung, u. a. noch vier fchwarje Scherben eines 

plßtten (Befufjes Vorbauten; 2lbfag jwtfcben <pals unb 25ßucb; 25oben etwa 9—10 cm 

i. Pm. («Cpp wie Paf. III, 2—I?). (SIg. Dr. (Bummerer, Sonbersbuufen.)

18 i f e n ß cb = Stregbß.

Schrifttum: (Bbge=^bfer=3fchiefche, S. 212.

W. Schulj, 3ßbresfcbr. XVI, 1928, S. 55.

Uslur (mehrfßcb erwähnt).

Sieblung=^erbgruben. U. u. biefelben Ulufter in einreihiger KubchentechniF u. 

TXunbproftle wie in Pornu, 2\r. Wittenberg. (Ltegenbe Kreujbänber in KigtcchniF, ver 

fcb.ieben ßusgefüllt. ühngeftochene PunFtmufler; fßjettierte unb vertiefte Xunbfcberbeit,

3. «B. fcbwßrjglänjenb, jumeift ;u Situlen bet (form I unb 2 gebbrenb. 2lucb engmün» 

bige unb weitmünbtge «Bopfproftle, Kummflrich unb feingeruuhte (Befufi unterteil» 

fcherben vorhanben. (ITIuf. Äifenucb.)

StßbtFr. (Botha.

a) (Bregorflr.

Schrifttum: Uslßt, S. 199.

Sieblung; u. ß. Scherben mit „Punftrütcben". (Uluf. (Botha.)

b) (Beperslßche.

Schrifttum: Uslßt, S. 199.

Sieblungsrefte; u. u. Scherben bet Übergßngsjeit, „Xäbcbenvet3." (IHuf. (Botha.)

c) Siebleben, nabe „^eimbtunnen".

Schrifttum: W. Schuh, ^ßhresfebr. XVI, 1928 S. 55.

Uslßt S. 199.

Sieblungsrefle; u. a. Scherben von einer Situlß unb von unteren (Befäfjen „mit 

cbaruFteriflifchen Sierntuflern bet Übergungsjeit." (UXuf. (Botha.)
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TU. Sonberebaufen.

© o n 8 e r s b a u f e n = 25 c b r a — „(Befcbling".

©cbrifttum: (Boige^oferAfcbiefcbe, S. 177.

Vorgefcbicbtl. 21. b. Prov. ©acbfen, XI, ©. 15.

W. ©cbulj, (Bermania X, 1926, »j. 2, ©. Hoff’, (mit weiterer Atteraturangabe). 

(Braberfelb: ftarf ausgebaucffte Gefäffe mit ©trieben unb Punften verliert. 

Beigaben: Gefcbweifte <ftbeln, ©tugbalfenfibeln. (Wuf. ©onbersbaufen.)

© t o cf b a u f e n.

©cbrifttum: W. ©cbulj, ^abresfcffr. XVI, 1928, ©. 5A

jf. u.; ©cbulterfcberbe einer fcbarf profilierten ©itula (£vp wie Itaf. I, 5). 

Sicfjacfbanb aus iDopvellinien als ©cbulterverjierung (r>gl. *Taf. IV, I).

(©Ig. Kämmerer, ©onbersbaufen.)

TU. Weimar.

Groffromffebt— „©cbanje" ober „©djwarje Ttuppe", fübl. Groffr. 

©cbrifttum: vetoff. G. IBicbborn, Wannus 23tbl. H, 1927.

IV. ©cbulj, 3abresfcbr. XVI, 1928, ©. 59 ff.

(Stoffes (Braberfelb; u. a. ©itulen ber Jorm I u. 2, ©tufe A. (Unter ben bei 

G. IBtcbborn, a. a. G. abgebilbeten 2lltfacben ftnb febr viele, bte einer fpäteren Seit an-- 

geboren.)

(Sumetff Wuf. 3ena; wenig Wuf. Uaumburg, Weimar.)

Wagbala.

J. u.; Juffbrucbffücf einer fcffwarjen ©itula ber Jorm I (£pp wie G. Ißtcbborn, 

Groffromffebt, ©. 16). (Wuf. 3ena.)

Uieberroffla.

©cbrifttum: Uslar, ©. 250, Vir. 36. >

„<frübe Tiäbcbenfcberben". (Wuf. Weimar.)

Plieberreiff en.

©cbrifttum: Gotje^oferAfcbiefcbe, ©. 299, 316.

W. ©cbulj, 3abresfcbr. XI, 1925, ©. 67.

^erfelbe, ^abresfcbr. XVI, 1928, ©. 52.

Uslar, ©. 250, Ur. 37.

Waffen=Grab; ©itula ber A^rm I, ©tufe A, mit liegenbem ’Rreujbanbmuffer aus 

gefieberten (Linien. ((L. f. P.^alle.)

provin; ©acfffen.

TUg.*23e;. Erfurt.

TU. Weiffen fee.

Gts persleben.

©cbrifttum: W. ©cbulj, 3abresfcbr. XVI, 1928, ©. 55.

llslar, ©. 250, Ur. LI unb Tratte *taf. 56, 2.

©ieblungsreffe, u. a. ©itulreffe ber Jorm I, ©tufe A; ©cbulterbanb m. Itegenben 

Ttreusen. (Wuf. (Erfurt.)



Xeg.=33e;. IKerfeburg.

177

(£cf artsberga.

TXolleba.

a) Vleue Steblung (»fbfl. I, gefunben 1937).

Schrifttum: p. (Stimm, X^aämicfytenblatt 1938, <>. 3, S. 70.

Sieblungsrefle, mehrere (Brühen; u. a. eine fd>war?glän?enbe (Befäfjunterteil» 

fcherbe mit etnreih. “Häbchen verliert in boppelter Ausführung ((entrechte Streifen» 

mufler wie Taf. V, 2); fa?ettierte 'Hanbfcherben; Hig» unb 23efenftrichver?ierungen. 

Topfprofile wie Taf. II, I u. 3. <fin e. JXüchenmeffer, Spige abgebrochen, Spinnwirtel 

aus Ton. (C. f. P.=^alle.)

b) »f. u.; mehrere Scherben ?u einem bauchigen, fafi fchalenförmigen Situlgefä^,

Typ wie Taf. III, 7. Tie Per?terung ifl mit breireihigem 'Habchen ausgeführt (einzelne 

Stufen in ?wei 23anbern in ^obe bes größten Turchmeffers, ba?wifchen u. barunter 

einzelne (Leitermufler mit nach oben b?w. unten geFnicften Sproffen). Perein?elt an 

bemfelben (Befäf? auch 'HillentechniF vorhanben. (Hluf. ^Rolleba.)

Cluerflirt.

2$ottenborf.

Schrifttum: XP. Schul?, HTannus 20, 1928, S. 198.

Sieblungsfunbe; »^ausgrunbrifj, Scherben mit Aäbchenmäanber (früh). 

(T. f. Pralle.)

(fulau— Schonung norbwefll. (fulau, ?wifchen b. Str. VTaumburg—XTIarFröhltg unb 

bem ^eiligtal.

(fin?elfunb; eine eiferne (Lan?enfpige, nod? 19 cm lang. Spige unb Tüllenenbe 

abgebrochen. Pas 23Iatt ifl £ cm breit, ber duerfchnitt bachförmig. Hlittelgrat fchwach 

»orhanben. (d. f. P.^alle.)

TXarsborf a. Xlnfirut — XPüftung Siegerflebt.

Schrifttum: (Bröfjler, ^ahresfehr. III, S. lol.

„(fine Scherbe mit blaufcbwar?er, glän?enber Oberfläche unb PunFtver?terung." 

(XPohl ?u einer Situla ber »form I, Stufe A, gehörig.) (HTuf. 25urgfcheibungen.) 

*t\ircf)fd’>eibungen — (Butsh^f.

kleine fchwar?e, gut geglättete Situla ber »form I, Stufe A, mit facettiertem 'Hanb 

unb Schulterbanbjier aus einer großen einfachen 5icfjadflinie mit einfeitiger Tupf» 

begleitung. (XTtuf. »freyburg a. b. XI.)

7\ofleben — SucferfabriF (nörblich b. Strafe).

(Befunben 3an. 1938 ; Sieblungsrefle; fa?ett. Aanbfcherben, Topfprofile ber 

»form 7 (VTafenproftle) mit oftgerm. (finfchlag (ein Ixraufenprofti, fa?ett.).

(d. f. Pralle.)

2^r. «dngerbdtifen.

2lrtern a. Xlnfirut — XPeinberg.

Schrifttum: XP. Schul?, ^ahresfehr. XVI, 1928, S. 33/36 mit Abb. 7—9 unb Taf. 

XIII, 2.

Terfelbe, ^ahresfebt. XI, S. 67.

Perfelbe, Hlannus 20, 1928, S. 186 ff.

3abreSfd)tift, Pb. XXXII 12
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23ranbfcbüttungsgrab?; u. a. eine fcbwarje Scherbe mit fymmetrifd>em UTäanber, 

fdjmalbanbformig irr AigtechniF ausgefüllt mit unterbrochener tlinie; Scherben mit 

Stufenmufier, fchmalbanbformig, ausgefüllt in feingeraubter «techntF nach oftger» 

mantfd>er Art. (Jt. f. V.=^alle.)

Nennungen — Scbansenhügel.

Schrifttum: W. Schule, ^abresfchr. XVI, 1928, S. £0.

P. (Brimm, 3abresfcbr. XVIII, 1930, S. 101; Itaf. XVl, 2a—b.

3wei (Bräbcr; gefcf>Ioffene Junbe. 23eibe Urnen finb fchwarj bjw» grambraun, 

typ wte Jorm 6, Stufe A. Aanb facettiert, fcbarf abgefegt. 5)as (Befäfj aus <5rab I 

ift auf ber Schulter mit einer umlaufenben AiUe unb einem 23anb aus großen Iiegenben 

Ixreusen in boppelter Ausführung in StrichtechniF versiert. (UTuf. Sangerbaufen.)

23ielen.

Sieblungsrefte; fcbwarsglänsenbe topfartige (Befaße unb Scherben. Wohl älter 

als Stufe A. (tL. f. W’valle.)

23 r ü cf e n.

a) Steinbruch b. 23rücfen.

Schrifttum: IV. Berger, -Der „SpätU£aTene"\ftiebhof 3u 23rücfen in : A. Anbreefen, 

iDeutfche Vorgefchicbte im 2lrbeitsunterricbt eines XLanberjiebungsbeimes. 

Sonberbrucf Weimar 1937, S. 39ff. mit taf. 3—7.

tb.6t. »jaeverniif, Spätlatenegräber aus 23rücfen an ber feinte, in: Ularburger 

Stubien 1938, S. 77/82 mit taf. 36/37.

Uslar, S. 250, Vir. 62 mit 23arte, taf. 56, 2.

(Befaße ber Spätlatenejeit. Vlacb Berger a.a.G). angeblich jwei Jriebbofe: Jrtebbof I 

Vir. I — 37 ; ^friebbof II Vir. 3 8—51. 5)ie Urnen ftnb sumeifhSitulen ber Jorm I u. 2, 

unb «topfe ber /form £ bis 6. 2ln (Befäßversierungen Fommen u. a. Utetopenbänber in 

^ürbenmufter unb AigtecfjniF vor (Vir. H, £7, £9, 50). Äine Urne ift mit einem fym» 

metrifchen JHäanberbanb in AigtediniF unb beibfeitiger PunFtlinienbegleitung mit 

barunter beftnbltchem 23anb ineinanbergefchobener WinFel in berfelben tecbniF unb 

H Jelbern mit (Bittermußer auf bem Unterteil versiert. (Vir. 3-2.) (Vgl. ba$u A. 23elg, 

Aordiow taf. £ Abb. b.)

2ln Jtbeln liegen einige ausgefprochene llatene=vfibeln vor (vgl. Berger, a. a. <D., 

<taf. 5), einige Bibeln mit geFnicftem 23ügel (ebenba), sumeift aber Spätlatene»<fibeln mit 

gcfchweiftem 23ügel (Berger a. a. <D., taf. \ u. S. 56/57), 3. T. mit burchbrochenem 

Vlabelhalter (vgl. auch ^aevernicf, a. a. O.).

b) taubenbornsberg.

Schrifttum: W. Scbul3, 3ahresfd)r. XVI, 1928, S. 5£.

p. (Brimm, 3ahresfd)r. XVIII, 1930, S. I0I.

(Dberflächenfunbe: d>araFteriftifd>e Scherben ber Übergangsseit; u. a. topf* 

profile. (Uluf. Sangerbaufen unb SIg. Aübnemunb, 23rücfen.)

Aoßla.

Schrifttum: W. Schule, Oahresfcbr. XVI, 1928, S. 5£.

Stvei Sieblungspläge mit d)araFterißifcben Scherben ber Übergangs3eit. On ber 

einen Sieblung 4E.=SchIa<fe vorbanben. (SIg. (Büntber, Aoßla.)



17 9“

Voigtfledt»

Schrifttum: G6ge»H6fer»3(cbie(che, Paf» 18, 263» (Pa;u S. H9f.?)

W. Schul;, 3abres(ä>r. XVI, 1928, S» 59;

Perfelbe, Üabresfchr. XI, S» 67»

p. Grimm, 3abres(chr» XVIII, 1930, S» 101.

IHchrere Gräber; u» a. Gefäf; 8er fform 6, Stufe A (ähnlich Bennungen). Ver

zierungen: Scbulterband aus waagerechten (?) unb (entrechten Piniengruppen; doppel» 

fettige Stufenmufier; Uletopenband aus liegenden Breu;en (durch (entrechte Strich» 

gruppen getrennt)»

Beigaben: ein Schildbucfel wie 3ahn, Bewaffnung Paf» 3, eine Schildfeffel 

wie 3ahn, Bewaffnung, S. 161, 2lbb. 182/186; eine Aan;en(ptge.

(Per Verbleib diefer ffunde ift unbefannt»).

nördliches ^arjgebiet, [üblich Obre.

Ät. ^alberftabt.

Stadt fr» ’Salberfiadt, Winterberg»

Schrifttum: W» Schul;, 3al>res(cbr. XVI, 1920, S» 75»

ff. u. (wohl Gräber), Situlen der fform 2 (?) Stufe A, Schultet m. Poppelband 

(liegende Breu;e u» ineinandergefdjobene Wtnfcl) mit Punftreihenfiempel (= einreib» 

Bädchenver;.). /-Eine grau(cbwar;e Situla mit großem Henfel und gerundetem Umbruch» 

(U7u(. Hfllberftadt.)

TU. *3<Ubensleben»

Stadtfr» Haldensleben»

a) (Drtsteil 2lltbal8ensleben.

Schrifttum: W» Schul;, 3ahres(chr» XI, 1925, S. 38/39 ; Paf» X, 2. 

ff» u»; glänzend (chwar;e Situla der fform I, Stufe A. Verzierung: Big» und 

Pupftechnif (Scbulterband aus liegenden 2\teu;en in Bletopen, vier Streifen auf dem 

Unterteil, mit liegenden l\reu;en gefüllt. 2luf Boden gleicharmiges 2\teu; eingerigt. 

(P. f. V.=HflUe.)

b) ff. u. Glänzend fchwar;e Situla der fform 2, Stufe 21» Scbulter;ier: m» ein»

reihigem Bädcben (;. P» doppelt) ausgeführt; Unterteil mit einzelnen Streifen verziert, 

die mit Winfeln ausgefüUt find. (ITluf. Hflibensleben.)

c) Ortsteil Vleubaldensleben, Bgr. beim Gaflhflus (Siegelet). 

Schrifttum: 3al>resber. 8» 21. V. für vaterländ. Gefcb» u. Pnduflrte I9H»

ff. u. ffa;ettierte Schrägrandfcberben mit großer Stcfzacflinie in Punft (?)technif 

(ob. mit einreit>» Bädcben (?) verziert); Pon(tebgefäfj(d>erbe. (U7u(. Hflibensleben.)

TU. Heiligenftabt.

Heiligenfladt, Ulergelbruch»

Schrifttum: W» Schul;, 3al>res(chr. XVI, 1928, S. 55.

Siedlungsrefte ber Übergangszeit, Scherben; auch l£ifen»Barrenfund? (Siebe 

W. Schul;, a» a» G., S» 96.) (Ütuf. Heiligenftabt; P. f. V.»HflUe»)

12*
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ü anqenfalza.

Hangenfalza — Umgegenb.

Schrifttum: XX). Schulz, Itlannus 20, 1928, S. 198.

u.; „zwei Oongefäfze, wohl aus 8er bortigen (Begenb, bas eine mit Käbcben» 

mäanber." (Uluf. Hangenfalza.)

5)önflebt — l£t>iebt:eite, lUeinbabnlinie, fübweftlicb *5öl>e P. 5.

(Befcbloffener (Brabfunb: eine braune Situla ber vform 2, Stufe A/B mit zwei» 

reibigetit Xläbcben verziert. (£>er Oberteil bis jum größten £>m fehlt völlig.) Utujler: 

Stcfjacfbanb auf bem gr. ^m., an jeber Bacfe eine (Linie auf bem Unterteil, i. g. 26 (Linien 

vorbanben.

Onbalt: Heicbenbranb; eine br. zweilappige KolIenFappenfibel wie Qllmgren 26, 

ein e. 2Xüd>enmeffer. (H. f. V.^alle.)

Omben — (Briebacter.

Schrifttum: erwähnt bei XX). Schulz, ^abresfcbr. XI, 1925, S. 39.

Sieblungsrefte: u. a. fcbwarje Scherben mit ein» unb zweireihigem Käbcben ver

ziert; eine graubraune mit Itegenbem 'Krcuzbanbmufter; anbere mit 23efenftricb, Killen» 

unb OupftecbniF verziert; eine rotbraungraue Scherbe mit großen Oupfen, eine braune 

mit planlofem Kitgmufler (Fräftig etngebrücft) verziert; (Linie mit PunFtbegleitung unb 

eine von zwei parallelen Hinten eingefchloffene PunFtlinie; ITtetopenbänber. (Befaß» 

tppen: Situlen ber A^vnt I u. 2, Stufe A. (SIg. 25ocF, Ißmben.)

C') f cbersle b en.

Ommeringen an ber 23o8e (Domäne b. Ofd?.).

Schrifttum: XX). Schulz, 3alwesfcbr. XI, S. 56f., 2lbb. 8.

(Bräberfelb: meift fcbwarze, fazett. u. verbiete Kanbfcherben; u. a. auch (Befaß» 

fcberben (fcbwarz, grau, grau»braun) mit ein» unb zweireiß. Räbchen in Uläanber» unb 

Stufenbanbmußer verziert. Jelber auf Unterteil mit bängenben WinFeln unb Stufen 

ausgefüllt (vgl. bazu Krücbern, Oaf. V, I). (H. f. V.»^alle.)

Köberßof.

Schrifttum: Uslar, S. 250, Vir. 15; vgl. S. 51, 2lnm. 138 a. a. O. „faz. Kanb» 

fcberben u. frühe Käbcßenverzierung". (XTIuf. ?.)

Queblinburg.

(IXueblinburg (StabtFr.).

a) Schrifttum: XV. Schulz, ^abresfcbr. XI (1925), S. 66.

Uslar, S. 250, Vir. 21;

(Sieblung?); „frühe Käbcbenverzierung". (Utuf. Quebltnburg.)

b) 23opbornfchanze.

Schrifttum: fteße 23erid>t ScbirrwiQ im 2lrcbiv 8. H. f. V.»<jalle. 

(Bräberfelb, gefcßloffene Aunbe.

1. (Brab: ein 23ronzeFeffel mit eifernem Kanbbefcßlag.

Onßalt: ein eifernes (Langfdzwert; ein eiferner ScbilbbucFel; eine eiferne (Landen- 

fptQe.

2. (Brab: ein fitulenähnltcßes (Befäß.

Onbalt: eine eiferne <ffbel (waßrfcbeinlid) Spatlateneform).

ISinzelfunbe: Scherben, auch in ber UTitte unb im nörbl. cüeil bes Bügels. 

(Uluf. (IXueblinburg.)
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Weflerhaufen.

Schrifttum: Uslar, S. 250, VTr. 19; VJachricbtenblatt % 1928, S. 56.

vf. U.; eine Wittelf(t>erbe mit 'Kabcben»ersierung, eine Jurche unb 25anb Heiner 

Fretsrunber (Brübchen »orhanben (»gl. baju 2lFen, Steblung, gefunben 1938). 

(Wuf. ^alberflabt.)

Wansleben.

Wefteregeln. t

<f. u. 5wei weitmunbige, bauchige (Befäfle, Jorm wie Heps, 25r. 5erbfl, 2Ianb mit 

brei Jajetten. das eine (Befafl (Wuf. Wernigerobe) mit Schulterbanb aus großen 

Iiegenben Äreujen in boppelter 2Iusfüflrung. <farbe braun/grau/rotlich gefledft. 

(Wuf. Wernigerobe unb H. f. W »Salle.)

Wernigerobe.

S ilflebt.

Schrifttum: W. Sei) ul;, ^aflresfchr. XI (1925), S. 66; ^ahresfchr. XVI (1928), 

S. 75 (»gl. Jrieberich, Beiträge 3. 2lltertumsFunbe b. (Braffchaft Wernigerobe V, 

daf. H.) ^ol>e Sttula ber Jortn I, Stufe A (ob. alter?), dreifaches Verfletungsbanb 

auf ber Schulter: 3U ober)! Itegenbe ^Rreu3e in Uletopen, in ber Witte Iiegenbes Ixreu;* 

banb, 3U unter,! Sid^adfbanb.

Beigaben: X>ier Txnochennabeln mit flachem 25opf. Äine e. /fibel flarF »erroflet. 

<form wie Schul3, a. a. 0., daf. V, I. 5wei br. jubeln mit geFnicFtem 25ügel, »gl. 

2llmgren 65 (fpate Feltifche Jorm). (ITluf. Wernigerobefl

Beilage la; ’^eramiffunbe mit elbgertnamfcber VeraierungetechniF 

aus bem Waingebiet.

1. 25albersl>cim, 25. 21. 0chfenfurt, UnterfranFen.

Schrifttum: Uslar, S. 186 u. daf. 15, 55.

W. Scflul3, ^aflresfchr. XVI, 1928, S. 56.

(Brofle Sieblung; sumeifl fpate Äaifersett. U. a. Scherben mit ein* bis 5wei* 

reihigem 23äbd>en in WtnFelbanb», Stufen* unb Wäanbermufler »ediert, meifl »on 

feinen Hinten begleitet (Jührungsltnien). üanbprofile »on Situlen ber Jorm I unb 2 

unb »on topfartigen (Befäflen ber Jorm 6 (7), {amtlich Stufe A.

(JranF. Huitpolbmuf. XVür3burg.)

2. <Blabbafl>, 25r. VTeuwteb, 2ieg.»25e3. Üoblens — „25ieberer ISngel" (Walb), nörbl. 

Str. VTeurieb’dierborf.

Schrifttum: Uslar, (Bermanta 20, 1936, S. 36f., 2lbb. I.

Uslar, S. 250, V5r. 55.

(Brabfunb; u. a. Situla ber <form 2, Stufe A (wie 2\rüd)ern). Verzierung: mit 

einreihigem Xabchcn in brei umlaufenben f<flmalen 25änbern, bie mit Heinen parallelen 

bichten Sd>ragflricbelchen gefüllt ftnb (»gl. ba3u W. Wegewig, Hangobarben, 2lbb. 21, 

137. 2222; daf. 10,96. 1727). das untere 23anb tfl mit Fleinen 256gen gefüllt. 2luf bem 

Unterteil bichte fenFrechte feine Hinten. Sehr »iel Beigaben; u. a. swei br. 2Iugen* 

ftbeln wie 2llmgren 5-8, I br. 2lugenflbel wie 2llmgren £9. (211 uf. VTeuwieb.)
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3. Würjburg, .frankfurter Strafte.

Schrifttum: W. Schul}, ^abresfcbr. XVI, 1928, S. 56.

(Brab; Situla 8er Jorm 2 Stufe A. Weitmunbig, fcbwacb geraubt. 25etgaben: 

e. Stangenfcbilbbutfel (in Tieften) mit ffadjkopffgen Vlägeln; e. Sdjwert, einmal ge» 

knickt; e. Hanjenfptge, umgebogen, mit T^ronjekopfnagel. (Uluf. IVürjburg.)

4-, UJainjer <5 eg en 8?

Schrifttum: Tllmgren, S. 13 V

vf. u.; eine br. Jribel rate Tllmgren, (Bruppe I, II—12. (Uluf. Ulatnj.) 

5. VTieberhone, ’Rr. Äfcbwege, Tieg.»23ej. Gaffel.

Schrifttum: Uslar, S. 59, 218; tEaf. 4-5, 9*

tf. u.; eine fcbtvarjglänjenbe 25obenfd)erbe einer Situla 8er ^orm I, Stufe A 

(unverjiert). (Uluf. ÜJfcbwege.)

Beilage Ib: 2$eratmkfunbe mit elbgermamfcber Ver^terungstecbnik 

au« ®d>Ieften.

(Vgl. 3U Vir. I—3 2$. Tatfenberg, 3?ie Wanbaien in Vlieberfcblefien, in:

V. <B. tSorfd), 23b. I, >5. 2, 1925, unb ;u Vir. b—10 (tbr. pefcbetf, 5)ie früh» 

tvanbalifdx 25ultur in Ulittel[trieften (1939)/ @. I26f. m. 2lbb. IH)1).

1. Iterchenberg, SRr. (Blogau.

(Brab I: (Befcbloffener Junb. U. a. Tiefte einer fcbruarjen Urne mit ^akenkreu?» 

mäanber in Tiäbchentechnik (Tlbb. f. TV cCacfenberg, a. a. <9., cCaf. IX, II u. S. 23). 

SOaju ICinjelfunbe: Tiäbchenverjierte Scherben (Tlbb. SR. iüatfenberg, a. a. <9., 

Taf. IX, 3 u. 8). Vlach T., a. a. <9., S. 26 = breireib. Tiabcben benutzt. — <9ie abge» 

bilbete Scherbe Vir. 3 jeigt 8eutlid> epakte Äinbrücfe eines jtvetreib* Tiäbcbens. £)ie 

Scherben Vir. 8 mit fvmmetrtfcbem Uläanbermufter jeigen nicht bie epakten Äinbrücfe 

eines breireib* Tiäbcbens. Sie taffen in ihrer unregelmäffigen Vtebeneinanberffellung 

erkennen, baff iffr Ulufter mit einem einreib. Tiabcben in breifacber Tlusfübrung berge» 

ftellt ift. demnach entfpräcbe bie tecbnifcbe Tlusfübrung biefer Ulufter etwa ber Stufe 

r»on SRrücbern. (Uluf. 2$reslau.)

2. Vlofftvig, SRr. (Blogau.

(Brab f7: (Befcbloffener Junb. U. a. eine Situla ber .form 3 mit ^akenkreuj» 

maanberbanb auf ber Schulter in jweireib. Tiäbchentechnik (Tlbb. TV Tlacfenberg, 

a. a. <9., TSaf. XIV, 3 = Taf. XIX, 13; vgl. S. 4-2 bafelbft). (Uluf. Breslau.)

3. TlIt»Wanfen, SRr. <9blau.

vf. u. SRIeines oftgerman. (Befäff mit ftafcbenformig verengtem ^als, mit wefigerm. 

Verj.»Technik: ^akenkreujmufter auf 8er Schulter in Tiigtecbnik mit beibfeit. Punkt» 

begleitung (Tlbb. (B. Txofftnna, 3?ie beutfcbe Porgefcbicbte, UIannus»23ibI. 9, 1936, 

S. 192, Tlbb. 378.). (Uluf. TSresIau.)

]) T5etr. (Befäffe mit Tiäbcbenver;ierung aus Polen f. 3* SRoflrjetvski, £)te räb» 

cbenverfferten (Befäffe Polens, Ulannus 13, 1921, S. 82ff. mit Tlbb. (vgl. Pof. Tlrcb. 

UTttt., »J. 4-, <Taf. 20, I a—b).
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55a?u fommen nach Pefcbecf, a. a. 0.

I. Breslau»(£ofel, Stabtfr. Breslau.

5. VTeuborf, Br. Breslau.

6. iDanfwii?, Br. Betcbenbacb.

7. Bob en, Br. Woblau.

8. Beifau, Br. Strehlen.

9. Sägen, Br. Strehlen.

10. Sottwig, Br. 0hlau.

23 ei läge Ic: 2$eraimfd>e 5unhe mit ©tufenmufter in oftgermanifeber Ver» 

^ierungeteebnif auf elbgermanifdxm (Bebiet.

1. Schermen, Br. Jerichow I.

Schrifttum: 0. Jelsberg, BTannus i£rg.»Bb. 7, 1929, S. 130, 2lbb. 5a—b.

Bleines »Jenfelfänncben mit Scbulterbanb: Freu?banbformiges Blußer (feine 

Stufen!). £ecbnif: eingeritjtes fcbmales Ctnienbanb, ausgefüllt mit febrägen Strichel» 

eben. (XJTuf. Burg.)

2. 3erbft (2lnl>alt); mehrere Junbplätje.

Schrifttum: W. Schul?, ^abresfebr. XIV, 1926, S. II3ff.

BI. Bönig, BTannus 23, 1931, S. 275ff.

Sieblungsfunbe: u. a. „Braufen"; ^enfelgefäße mit fanbubrförmigen ^enfeln 

unb Stufenmufler (f. BI. Bönig a. a. 0., 279, 2lbb. 6).

BTetopen? (iOerfelbe a. a. 0., Seite 303, 2lbb. 68).

Sinnen, Stufen (SOerfelbe a. a. 0., S. 30^/5, 2lbb. 70/1).

5icf?acfbanb (fcerfelbe a. a. 0., S. 307, 2lbb. 81).

Cecbnif: (amtlich ähnlich Schermen. (Bluf. 3erbß.)

3. Blönsborf, Br. Wittenberg.

Schrifttum: B. »V Blarfcballecf, 3abresfcbr. XIV, 1926, Caf. XVIII, (Stab 39 (S. 66). 

ltatene=<5räberfelb; u. a. „Braufe" (^alsteil fehlt). Scbulterbanb aus einjelnen 

Stufen, ^eebnif: eingeritjtes Cinienfcbmalbanb, ausgefüllt mit waagerechten Strichel» 

eben., (H. f. P.»^alle.)

I. Beibeb urg, Saalfreis.

Schrifttum: r>gl. Beilage I.

(Bräberfelb; (elbgermanifcbe) fcbwar?e Situla mit febarfem Baucbumbrud) mit 

Bläanber in breifacbem ftinienbanb (wanbaltfcb). (Bluf. Wernigerobe.)

5. 5 ä cf war, Br. Weißenfels.

Schrifttum: 21. (Brauert, ^ahresfeßr. XX, 1932, S. 81/3 m. 2lbb. 1,7 = 2,1. 

Sieblung; u. a. eine Scherbe m. fpmmetrifcbem Bläanber.

Cecbnif: eingerigtes fcbmales Cinienbanb, ausgefüllt mit breieefförmigen l£in» 

fliehen (r»gl. ba?u 3. Boßr?ewsfi, Biannus Bibi. 18, I9l9, 2lbb. 222c). (H. f. P.»^alle)

6. 2lrtern a. b. II., Br. Sangerhaufen, „Weinberg".

Schrifttum: W. Schul?, Biannus 20, 1928, S. I86ff., vgl. Bahresfcbr. XVI, 1928, 

*S. 33/36.

(Bräber; u. a. topfartiges (Befäß mit Stufenmußerbanb am oberen iCeil. £ecbnif: 

eingcrigte fcbmalbanbförmige Stufen u. ä. in 5)oppellinien unb h^ngenbe <T>retecfe, 
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ausgefüllt mit feingeraubten flächen. 2lbb. W. Sd>ulj, mannus 20, 1928, S. 191, 

2lbb. 7.

«Diefelben titulier find auf Scherben vorhanden, die aber ;u einem anderen (Befäfj 

gehören, 2lbb. 11). Schul?, a. a. 0., S. 191, 2lbb. 8, I—3. üiine Scherbe mit fym» 

metrifchem mäander. ^Technik: wie Blönsdorf. 21bbildung: SOerfelbe a. a. 0., 2lbb. 8, 4. 

(H. f. P.^alle.)

2lus 25ranbenburg:

7. Kammer.

Schrifttum: marfchaUeck, p. 5. 18, 1927, ^Paf. 33, 36. Pgl. 0. Relsberg,

mannus Qrrg.-Bd. 7, 1929, S. 125, 2lbb. la.

(Brotes (Latenegräberfeld; u. a. h^fbbauchiges Situlgefafj mit Henkel, auf der 

Schulter Perjierungsband aus einzelnen Stufen. Pechnik: wie Schermen.

(Slg. ITlarfcbaUecf.)

8. (Brofjkreuig.

Schrifttum: 0. Jelsberg, mannus l£rg.»Bd. 7, 1929, S. 129, 2lbb. 4a.

11. a. Tlaftenmuflerband. «Technik: wie Blönsdorf. (Slg. ITlarfchallecf.)

9. <H6tj.

Schrifttum: 0. Jelsberg, a. a. 0.

II. a. einzelne, fymmetrifche mäander, die auf der unteren (Linie feftfteben. Technik : 

wie Schermen. (Slg. marfcballeck.)

10. piötjin.

Schrifttum: 0. Jelsberg, a. a. 0.

11. a. einzelne langgejogene Stufen, getrennt durch einen breiten vertikalen Strei» 

fen. 3Die parallelen, fchmalbandförmigen (Ltnienbänder find in derfelben «Technik her» 

geftellt wie Schermen , die vertikalen Streifen (auch bei den Stufen) mit (Brätenmufier 

ausgefüllt. z (muf. Potsdam.)

Reffen»Wetterau.

11. mufchenheim a./Wetter, 21r. (Biefjen.

Schrifttum: B. Schumacher, (Bermania 1920, S. 76ff., vgl. <B. Boffinna, mannus 

II/I2 (1919/20), S. 405 ff.

Brandfchüttungsgrab; u. a. „wanbalifchc" ’^enkeltaffen, die eine mit bandför» 

migem mufler (darin einjelne Stufen). «Technik: wie Schermen. (muf. (Biefjen.)

Beilage II.

fundliften.

(6ier find auch <funde aus dem weflfaalifchen Oebiet erfaßt, allerdings ohne 2ln» 

fpruch auf Pollfländigkeit ?u erheben.

3?ie gefchloffenen <funde find aus Beilage I, ^undverjetchnis ?u entnehmen.) 

£ifte I. Spätlatenefibeln.

a) /fibeln mit gefnicftem 23ügel.

(Bro Brom ft edt, Br. Weimar.

I eif. 21bb. W. Schul?, Oabresfchr. XVI, Paf. I, 4.
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ITIofigFau»2Ioßling, 25r. V.’llotben.

I eif. mit oberer Aebne unb rabmenformigem Vlabelbalter. <B. jufammen mit

einer eif. Apätlateneßbel mit gefcßweiftem Bügel. (Atebe Itiße Jb). (JTIuf. 3erbß.)

b) Bibeln mit gefdjweiftem 23ügel mit oberer ober unterer ©ebne 

(auch ^arfenfibeln genannt). (Vgl. 3llmgren 2.)

Adi en Fen berg, Br. Peligfd) («friebbof U, Sb).

3 eif., tjörfenförmig mit ob. Aebne. 2lbb. Ä. Wable, ^abresfdw. VIII, I909, 

A. 198f., 2lbb. 15—17. (Wuf. Veligfcb.)

Pregien, Br. Jerichow I.

J eif. mit unterer Aebne (wie W. Acbulj, ^abresfcbr. XVI, 1928, Taf. 1, 5). 

(At. ITIuf. Berlin.)

Ad) er men, Piegpubler Weg, Br. 3erid)ow I.

1 eif. <Taf. IX, 8. (Von Tllmgren, A. 138 irrtümlich jur jweilappigen Bollem 

Fappenßbel gerechnet, von benen nur eine eiferne Jibel aus Acbermen vorliegt.) (5. <f.

(TTluf. Burg.} 

«Döllnig, AaalFreis.

2 br. 2lbb. W. Acbulj, 3abresfcbr. XVI, 1928, Taf. XXI, 8. «form wie illmgren

2 mit unterer Aebne, Vlabelbalter jerßort. (Befchloff. Junb (AFelettgrab I) 5ufammen 

mit 2 br. Jibeln, beren BügelFopfteil CierFopfgeßalt trägt, f. IV. Acbulj, a. a. O., 

A. 85-f. (£. f. V.^alle.)

lVeißenfe!s«Beubefelb, Br. Weißenfels.

3 eif. mit oberer Aebne (wie W. Acbulj, ^abresfcbr. XVI, 1928, Taf. I, 5).

(£. f. V.^aUe.)

VTaumburg, Banonierßr., Br. Weißenfels.

I bronjene, mit oberer Aebne, bocbgefcbweift, mit Bügelwulß, 3 runben Hocbcrn 

im’Vlabelbalter; gcfcbloffener Junb jufammen mit 2 eif. Jibeln äbnl. Jorm wie bie 

bronjene; nicht erkennbar, ob mit oberer ober unterer Aebne. (TTIuf. 3ena.)

5)effau — Atabt. 2lrmenßift, Br. «EvBotben.

I br. <fibelfuß unb I eif. <fibelFopf. 2lbb. Taf. VIII, 7 u. 8. Per Vlabelbalter 

bei ber eif. <^tbel iß rabmenförmig; Bügelquerfcbnitt iß brciecfförmig. Ver JibelFopf 

jeigt obere Aebne. <B. J. (ITIuf. «Deffau.)

Brüchern, XTIüblberg, Br. V.«Botben.

15 eif. Vgl. 2lbb., Taf. XXV, I —10 unb XIX, 6; bavon T mit oberer Aebne, 

tCaf. XXV, T. 6. 8. 10 unb £ mit unterer Aebne, Taf. XXV, I. 9. «Die übrigen finb 

nur bruchßürfb«ft vorbanben. Bei «Taf. XXV, I u. 7 iß ber VTabelbalter rahmen« 

förmig geßaltet, wäbrenb Taf. XXV, 5. 6 (7?) mit runben iLöchern burchbrocbene 

Vlabelbalter aufweifen. (Befcbloßene Vlabelbalter haben Taf. XXV, 2—$ (legtere 

wegen Verroßung unßcber) u. 8. 3?er Bügelquerfcbnitt iß verfcbieben: breied2ig bei 

Taf. XXV, 3.9; rbombifcb bei Taf. XXV, 5—7; unb b<dbrunb bei Taf. XXV, 

T. 6 (nur im Oberteil), XXV, 8. 9 (nur im Oberteil) unb XXV, 10. Bugelwulß in ber 

Bügelmitte hat <Eaf. XXV, JO, wäbrenb Oaf. XXV, 6—7. 9 nur einen oberhalb 
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bes 23ügels aufkragenben Wulft tragen* die etf* Jibeln, daf. XXV, I—8 ähneln 

ber Jorm wie W* Schul;, ^abvesfcbr* XVI, 1928, daf, I, 5, wabrenb bie anberen, 

daf. XXV, 5—7 u. 9—IO bei Wegewtg, 2lbb. 55 u* 56 XXrgleidisftucK ftnben. 

da;u fommen ;wei 23ron;efibeln daf* XXV, II—12, berfelben Jotm wie bie 

eif. dfibeln, mit oberer b;w. unterer Seltne. 25ei betben ift ber Vlabelbalter gefdjloffen* 

dachförmigen 25ügelquerfcbnitt ;eigt daf. XXV, II, wabrenb er bei daf* XXV, 12 

balbrunb ift. degterer bat brei kuglige Idulfte in ber 23ügelmitte, wabrenb daf. XXV, 

II nur einen über bem 25ügel auftragenbe Wulft mit beibfeitigen Heinen Trippen ;eigt. 

3ur Jorm von daf. XXV, 12 vgl. Tllmgren 2 u. IO (Swifcbenform?) (ITluf. 'Kötben.)

Illoftgkau — Ttöfjling, dir. d.VÄötben.

I eif* wie W. Scfjul;, 3abresfd)r. XVI, 1928, daf. I, 5* <B. V, ;ufammen mit 

einer eif. Spätlatenefibel m. geknicktem 25ügel, mit oberer Sehne, Vlabelbalter feblt 

(f* (Lifte la), (ITluf. Serbft.)

Wulfen? 5Rr. d.»36tl>en.

I eif* wie W. Schul;, 3al>tesfd)r. X\ I, 1928, daf. I, 5 mit Keinem aufkragenben 

Wulft über bem VTabelbalter; Spirale unb VTabel fehlen* (ITluf. Ixotben.)

25 abewig, 25r, Serbft.

1 eif. 2lbb*, daf. IX, $■. 25ügel bacbförmig, Spirale mit vier Winbungen unb 

unterer Sehne, Stügbalken. Vtabelbalter mit einem runben Hoch burcbbrocben. <ß. J.

(ITluf. IVotben.)

Heps (<Brab 2), 25r. 5erbft.

2 eif* 2lbb. TU. 5Rönig, TTTannus 23, 1931, S. 319, 2lbb. 100, 2, mit unterer

Sehne, Jorm wie Schul;, a. a. 0., daf. I, 5. (B* J. Sufammen mit ;wei anberen

bronjenen, eine wie 2llmgren 2 mit unterer Sehne, VTabelbalter burcbbrocben.

' (IHuf. Serbft.)

Iteps (®rab 7), 5Rr. Serbft.

lEif. Jibelfuffbrucbftücf mit einem Stüd2 angerofieter Vlabel* Vlabelbalter wohl 

gefdjloffen. (HTuf. Serbfi.)

(Leps (I£in;elfun8 vom (Braberfelb), 25r. Serbft.

I bronzene wie Schul;, a* a* 0., daf. I, 5. (muf* Serbft.)

(Brofjromfiebt — Schan;e, ‘Irr. Weimar.

15 bron;ene unb 15 eif* mit unterer Sehne, 2lbb* ®* Idicbborn, (Brogromftebt, 

S. 186, Gform wie 25rüd>ern, daf. XXV, 9.)

eif.r I br* unb I ft. mit oberer Sehne, 2lbb. (B. (JtifyfyQKn, a* a* 0., S. 183 unb 

187.

13 eif* (unvollftänbig) fiebe (B. IBicbborn, a* a. 0., S. 192* 25ei 17 eif* unb 2 br* 

ift bie Sebnenlage unkenntlich, a* a* 0., S* I90/9I* 25et 9 eif. unb I br* ift bie 

<form unkenntlich* Ißine Sonberform fiellt eine eif. Jtbel mit breitem geraben Jufj bar, 

2lbb. <B* lEicbhorn, a. a. 0., S. 193*

(Berablinigen 2lblauf ;um Jufs ;eigen 10 eif. Jibeln, fiebe <B. ICicbborn, a* a. 0*, 

S* I9T.

(die gefcbloffenen Junbe ftnb aus <B. Eichhorn, a. a* 0* ;u entnehmen.) * 

(ITTuf* 3ena.)
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c) ^od)gewölbte Bibeln mit Xollenftü^platte (feitlicbe 

^lügeknfä^e ;um Stützen bet Spiralrolle).

(Vgl. <7 Pretbel, &ie abfolute Chronologie bet germanifcben Bibeln bet frübromifcben 

Raifer;eit, Ulannus 20, 1928, S. 92ff. (Bruppe IVa: StügbalFerfftbeln.)

Wie 211 m g r e n 22:

Vlacb Uslar, S.IOJ ftnb Jtbeln biefer .form ihrer Verbreitung wegen als „wob! 

germanifcb" bezeichnet, wäfjrenb fte 2llmgren noch zu ben provinzialromifcben Jibeln 

rechnet (f. unfere (Lifte 9).

Der fcbiebene:

Helfta ((Barten oftlid) non ber „jRIaus"), ITlansf. SeeFr.

1 br. Vtabelt>alter, rabmenformig, Fugliger Wulfl auf bem 2$ügel, Spirale mit 

fecbs Winbungen, obere Sehne, Heine gefcbweifte Jlügelanfäge am 23ügelFopf über 

ber Spirale. (ITluf. (Bisleben.)

UtarFFleeberg ((Baugfcb), Rr. (Leipzig.

1 ft. 2lbbtlbung Taf. IX, 2. (Schlechte 2lbb. in: (Brunbrif; Sacbfens, S. I-II, 

2lbb. 279.) Rletne profilierte 2lrmcben am BügelFopf über ber Spirale; SebnenbaFen 

abgebrochen, auf bem 25ügel ein Fugliger Wulfl, Vlabelbalter burcbbrod>en (z. C. ab

gebrochen). ((Braffimuf. (Leipzig.)

(Brofjromflebt — Schanze, Rr. Weimar.

3 br., I eif., I ft., 2lbb. <B. (fitcbh^tn, (Brofzromflebt, S. 196/197 u. 199. Utii 

oberer Sehne, RoUenflügplatte unb fecbs Winbungen. 2 bavon ftcb gleicbenbe cftbeln 

haben bereits einen SebnenbaFen. (Befcbloffene Junbe. (ITIuf. 3ena.)

XVie 2llmgren 65/68:

Rarsborf, Rr. (Huerfurt.

I br., 2lbb. W. Schulz, 3abresfd)r. XVI, 1928 (S. 52), Caf. I, 6. Uabelbalter 

burcbbrocben, Fugliger Wulfl auf bem 23ügel, feitlicbe Platten. (Uluf. 23urgfcbeibungen.)

ScbFopau (Scbwebenhügel), Rr. Ulerfeburg.

I br. wie 2llmgren 67, 2lbb. W. Schulz, Tfabcesfcbr. XVI, 1928 (S. 66), Caf. I, 7. 

XTIit feitlichen ^ortfägen, oberer Sehne, Fugligem 2$ügelwulfl unb langem, fcbmalem, 

ftufenförmig burcbbrocbenem Vtabelbalter; Fleiner Rnopf am .fuß. ((L. f. V.^alle.) 

Jicbtenberg, Rr. (Liebenwerba.

I br. wie 2llmgren 67 (bet 2llmgren, Jibelformen, S. 156 erwähnt). 

(St. ITIuf. Berlin.)

Weifzenfels — 23eubefelb, Rr. Weißenfels.

I br. wie 2llmgren 67; 2lbb. W. Schulz, Oaßresfcbr. XVI, 1928, Caf. I, 8. 

((L. f. V.^aUe.)

ScbenFenberg (<fbß. II, 5), Rr. -Delmfcb.

1 br. wie 2llmgren 68; 2lbb. (£. Wahle, /Jabtesfcbr. VIII, 1909, S. 206, Jig. 27 

(S. 207). Brucbftücf, Jußteil zerflort. (Befcbloß. Junb zufammen mit einem anberen 

unbeftimmbaren br. Jibelfußbrucbßücf.

(Ebenba GfbfL H, 6£).

2 br. wie 2llmgren 68; 2lbb. (£. Wahle a. a. (D., Caf. XVIII, 18 a u. b. 23eibe 

non berfelben .form, mit brei (Lochern im Vtabelbalter. (Sämtl. 111 uf. S?eligfcb.)
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Via um bürg — Kanonterßr., Kr. Weißenfels.

I br. wie 2llmgren 65 (?); aßnltcße 2luswüchfe find am 23ügelFamm angebeutet. 

"Kopfform wie 2llmgren 68, oßne Stügplatte. Spirale mit acht Windungen, oberer 

Seßne unb fcbmalem SebnenhaFen. KügelFamm dachförmig profiliert. (25ei einer 

Situla ber Jorm I, Stufe A gefunden. VToch fein Käbchen= unb Stufenmußer vor= 

banden.) (ITIuf. VTaumburg.)

SOeffau (gef. 1801), StabtFr. £)eßau.

I br. Jibelfuß mit durchbrochenem Vtabelbalter wie 2llmgren 67; aber nur ber 

untere JEeil des Vtabelhalters mit Vtabelraß iß erhalten. (Letztere iß mit einer vertiFalen 

Kille auf ber 2lußenfeite verziert. (Kluf. Wernigerode.)

3?effau = <BroßFühnau, StabtFr. ^eßau.

I br. wie 2llmgren 68, mit drei (Lochern. (Befchloß. Junb (2lbb. f. 23eil. I, Junb« 

ortverzeichnis). (Kluf. SOeßau.)

Kleinzerbß — Scßwabenheibe (<Brab 0), Kr. 3O.=Köthen.

I br. wie 2llmgren 68; 2lbb. W. (Böge, 2lnßalt. (Befcbicbtsbl. 1937, <?. 13, S. J10, 

2lbb. 3 (aus (Br. 5). Vtur Kopfteil erhalten; SebnenhaFen trapezförmig, verziert. (5c- 

fdßoß. Junb; jufammen mit l br. Jtbel wie 2llmgren H (daher Vtabelbalter wohl mit 

drei (!) (Löchern durchbrochen gewefen). (LTluf. 'Köthen.)

Ebenda.

I br. wie 2llmgren 68; mit zwei (Löchern im Vtabelbalter. (2lbb. f. Seelmann, 

3ahresfcbr. III, 1901, £af. VIII, 18.) (Befchloß. ^funb: zufammen mit 3 br. 2lugen= 

ßbeln (f. (Liße I). (LTIuf. SOeßau.)

Strefow, Kr. 3erid>ow I.

I br. wie 2llmgren 68 ; mit nur einem runden Hoch im VTabelßalter, nur Jußbrucb5 

ßücF vorhanden. (Utuf. Magdeburg.)

(Lügfcbena (<Brab 1912, 6), Kr. (Leipzig.

3 br. wie 2llmgren 68 (mit zwei (Löchern). 2lbb. in (Brunbriß/Sacbfens, 2lbb. 293 

(vgl. W. "Kabtg, Sacbfens Vorzeit, 2lbb. 32c). ((Brafftmuf. (Leipzig.)

(.Ebenda ((Brab; gef. 1920).

I br. (wie 2llmgren 68?) — ((Brafftmuf. (Leipzig.)

Äffte 2: Eingliedrige Tlrmbruftfibeln mit breitem Sufi. 

(2llmgren I, 10—13.)

ScßenFenberg Gfbß. II, I), Kr. £>eligfcß.

I br. wie 2llmgren JI (?); 2lbb. (E. Waßle, 3aßresfcßr. VIII, 1909, S. 205, 

2lbb. 21 c (S. 206). Jußbrucßßücf mit 23ügelFamm. (Kluf. ^eligfch.)

Wulfen — Kapenberg, Kr. V.^Kotben.

I br. wie 2llmgren 12; 2lbb. Taf. XII, Jo. 23ügel am Kamm beibfeitig ein» 

febwetfenb. 25ügelFamm Fugeiig, rund, proßliert. <fuß breit, mit vier eingeßempelten 

Kreifen, zwei (ßuerrillen und einem großen IVinFel verziert, beßen Spitze im ITIittcb 

grat am Jußenbe liegt. Spirale mit vier Windungen. (Uluf. Kothen.)

(Ebenda.

1 br. wie 2llmgren 13; 2lbb. Haf. XII, JJ. 5?er 23ügelFamm iß fecßsFantig pro= 

ßliert. ,fuß breit, nur mit zwei (Buerrillen am (Ende verziert. LTIittelgrat vorhanden. 

Spirale mit fechs Windungen. (LITuf. Köthen.) 
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’aelbrungen, 7Xr. üicfartsberga.

I br., in Jorm unb Der^ierung wie 2llmgren II. (H. f. ‘P.^alle.)

£ifte 3a: 5)ie ;weilappigen KöllenFappenfibeln mit Seb«en =

Hafen. (Klmgren II, 26—30, 35.)

Sanbersborf— (Brube Dergi^meinnicbt, Kr. Bitterfelb.

I ft. Bügel, reich ntit Hremolierflicb verliert. Bügelform im Profil wie 2llmgren 

(151), 192 ober 211 gefcbwungen, wobei ber Jufjteil ebenfalls abfegt. Jufj gerabFantig, 

fcbmaler als Bügeloberteil, mit WinFelmufter verliert. Bügeloberteil fcbwacb bacb» 

förmig. Spiralanfang an bem bünnen Bügel angelötet. (Brofje Bügelfcbeibe, bie beib» 

feitig über ben Bügel binausreicbt wie bei 2llmgren 28/29, unb nur am Bügelanfag 

£remolierftid>art aufweift. Obere Sehne banbförmig, SebnenbaFen Flein, fanbubr» 

förmig eingebaucbt. (Dgl. baju etwa 2llmgren 3 I d.) Spirale mit 18 Winbungen. 

(Htuf. Bitterfelb.) 

(Sommern — (Beboft Pilm, Kr. Jerichow I.

I ft. wie 2llmgren 29. (Befcbloff. /funb (bei O. Jelsberg, HTannus l£rg.»Bb. 7, 

1929, S. 150 erwähnt). (UTuf. IHagbeburg.)

Schermen — Piegpubler Weg, Kr. Jerichow I.

I elf., 2lbb. <Taf. IX, 7. Wegen ftarFer Derroftung nicht erFennbar, ob bie Jibel 

aus einem Stücf ober ob bie Spirale angelötet ift. Bügelfu^ bacbförmig, mit Quer» 

rille am Ißnbe. Spirale mit 12—II Wbg. I£in aufFragenber Fleiner BügelFamm ifl 

abgebrochen. Vlabelbalter ift gefcbloffen. (Befcbloff. Junb(?2), jufammen mit einer 

gefcbweiften Jibel. (IHuf. Burg.)

Jicbtenberg, Kr. Hieben werba.

1 br., Jorm wie 2llmgren 26 (28), erwähnt bet 2llmgren S. 138. SptralFappen 

wie 2llmgren 26, Bügeloberteil wie 2llmgren 29 verliert. Bügelfufj bacbförmig, 

mit jwei Kreifen unterhalb bes beibfeitig über ben Bügel binausragenben Kammes.

(St. Uluf. Berlin.)

Sabna — Kleiner Weinberg (Jbft. 9»), Kr. Wittenberg.

2 br., 2lbb. K. Kaugfcb, UTitt. 3, S. 8, 2lbb. 12. /form wie 2llmgren 28/29.

(Befcbloffener <funb. (H. f. D.^alle.)

Ittbenba (tßinjelfunb).

I br., 2lbb. ?v. Kaugfct), a. a. O., S. 15, 2lbb. 27; »form wie 2llmgren 27/29. 

(H. f. Dralle.)

Ifibenba (Ißinjelfunb).

I br., 2lbb. K. Kaugfcb, a. a. O., S. 15, 2lbb. 28; Jorm wie 2llmgren 28. 

(H. f. Dralle.)

Kleinjerbft — Scbwabenbetbe, Kr. D.»Kothen.

I br., /form wie 2llmgren 26. Bügel gerabFantig, mit einer HängsrtUe an feber 

Seite unb in ber Ulitte bes Bügeloberteiles. Dieben bem BügelFamm brei bjw. jwet 

Querrillen. Bügelfufj bacbförmig. Obere Sehne, SebnenbaFen mit brei Quer» 

rillen (vgl. baju 2llmgren 3Id), fcbwalbenfcbw>an3förmtg eingeFerbt. (XTIuf. Deffau.) 

Babeg, Kr. Serbft.

I br., wie 2llmgren, (Bruppe II; ohne Bügelverjierung, mit oberer Sehne. 

(ITluf. Serbft.)
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3?üben, ’Kr. Serbft.

I ft., Jorm wie 2llmgren 28. 23ügel unb TlollenFappe in berfelben 2lrt rote 2llm» 

gren 28, aber etwas reicher »erjiert. 25ügelFamm mit fteben eingebrehten einfachen 

Greifen. 23ügel gerabFantig, mit längsfeitigen Sifelierbänbern. Obere Sehne banb» 

förmig, SebnenbaFen roie 2llmgren 28. <Befd>Icffener Junb, jufammen mit jroet 2\nie= 

ftbeln (»gl. Elfte 5 b u. c.) (XTIuf. (Veffau.)

Eeps — (roabrfd>einlicb ®r. 6), l\r. Serbft.

J br., erwähnt bei IH. König, XHannus 23, 1931, S. 3l9ff. (nicht oorgefunben). 

(XTIuf. Serbft.)

Einbau/Sorge, Kr. Serbfl.

(iVie (Brabnummern entfpredjen ben Sufammenitellungen im Xllufeum 3erbft nach 

bet ‘Veröffentlichung »on 25ecfer, Oabtesfchr. II, I$>03»)

(Br. 6: I ft., 2lbb. 5taf. XXXIII, II — reich »erjiert in Kerb» unb "XigtechniF. 

2luf weit auslabenbem BügelFamm ("Vorform $u 2llmgren 30) ftnb neun Fonsentrifche 

Kreispaare eingebreht. Obere Sehne banbformig, fein geraubt; SebnenbaFen mit jroei 

(IXuerrillen, gerabFantig wie 2llmgren 31 d; VTabelbalter an ber Onnenfeite leicht ein» 

gefcbroungen. ffibelform rote 2llmgren 29/30. (Befcbloffener <funb, jufammen mit einer 

br. ffibel roie 2llmgren (Bruppe V (»gl. unfere Eaf. XXXIII, II—II).

(Br. II: I br., bruchftücFhaft. 23ügel»erjierung wohl ähnlich 2llmgren 29. Obere 

Sehne banbformig, Spirale mit etwa 18—20 Wbg., »erfchmoljen. (Befcbloffener 

vfunb(?). Sufammen mit jroei Jibeln 2Ilmgren (Bruppe IV unb V unb einer Kingftbel 

(fiehe Oaf. XXXII, 5—12).

(Br. 16: I br., roie 2llmgren 28. lln»er;iert; nur auf einem fcbtvacben LTTittel» 

grat bes 25ügelFopfteiles ftnb Fleine Kerben angebracht unb auf bem 23ügelfuh jroet 

Eluerrillen. 23ügeIFamm roie 2IImgren 28. Unoerjiert. SebnenbaFen mit einer CXuer» 

rille, gerabFantig, Einbuchtungen roie 2llmgren 3Id. (Befcbloffener <funb, jufammen 

mit einer Kronjeftbel roie 2llmgren (Bruppe V. #

(Br. 62: 2 br., 2lbb. Oaf. XL, 2—3. 25eibe reich »erjiert. 37ie 23ügelFämme 

Fragen beibfeitig über ben 23ügel hinaus (»gl. baju (Br. 6). 23ei Eaf. XL, 2 ift 

am Kamm ein fiumpfrotnFltger geFerbter 2lbfag »orbanben, über ben eingerigte XVinFel 

angebracht ftnb. 25ei Eaf. XL, 3 ftnb im ganjen acht Fonjentr. Kreispaare mit 

MlittelpunFt »orbanben. 23ei Oaf. XL, 3 ift bie KollenFappe in bvillentecbniF mit 

WinFelmuftern »erjiert; ber SebnenbaFen ift trapejformig, grofj, in KillentecbniF 

»erjiert (»gl. etwa 2llmgren 36); am Kammanfag ift Kerbtect>niF »orbanben. <T>ie 

Jibel Oaf. XL, 2, fyat einen SebnenbaFen mit dXuerrtlle unb ftarFen Einbucb» 

tungen. 23etbe Jibeln halten banbformige obere Sehne. (Befcbloffener ^unb (»gl. ba?u 

23ecfer, ^ahresfcbt. II, 1903, Oaf. II, 10 unb 26? [ober 7?]).

(Br. 39l: I br., brucbftücfbaft, nur 23ügeIFopf »orbanben. "Verliert wie 2llm» 

gren 28. SebnenbaFen gerabFantig, mit jroei (ßuerrillen. 3n ber 23ügelmitte oberhalb 

bes SebnenbaFens ift ein einfacher Kreis eingebreht. (Befcbloffener Junb, jufammen 

mit einer br. TExnieftbel.

(Br. II5 : 2 br., gleicher <form, febr reich »eruiert, mit hohem VT ab ell> alter. 2luf bem 

23ügeIFamm ftnb fteben einfache Kreife eingebreht (»gl. 3?üben, Kr. Serbft). <Ver Sehnen» 

baFen gleicht in Jorm unb "Verjierung Oaf. XL, 3. Obere Sehne banbformig, 

Spirale mit 18 bis 20 XVbg., angelotet. (Befcbloffener ,funb, jufammen mit einer eif. 

unb einer br. <fibel, 2IImgren (Bruppe V (fiehe Elfte 5 b).
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(Br. 5-16: I br., t.t jwei etwas verfcbmoljenen Stücken verharrten. <form wie 

2IImgren 28/29? Sügelmitte mit jwei parallelen Sigen verirrt, bajwifcben Sanb 

Heiner runter Hellen. Unkenntlich, ob bie Sollenkappe verliert war. <fu£teil leicht ab.

gefegt (?). Obere Sehne banbförmig, Sebnenbaken mit querl xufentem 2lbfag, bar« 

unter beitfeitig eingebuchtet.

(Br. I ft., verfcbmoLen (vgl. Seifer, Tfabresfcbr. IJI, 1903, lEaf. III, 23).

Unkenntlich, ob Sügel unt Samin verliert waten. Jorm wohl wie 2llmgren 28/29. 

Sollenkappe wie 2llmgren 28 mit feinen Sollen verjiert. Obere Sehne bantförmig, 

Sebnenbakenform unkenntlich. Spirale mit 20 Wbg. Dor tem Sügelkamm fint jwei 

kleine Wülfte, babinter nach tem Jufj ju ein kleiner Wulft. (Dgl. baju 2llmgren 26 unt 

37.) (Befcbloffener Junb, jufammen mit einer br. <fibel wie 2llmgren 151.

(Br. 152: I ft., 2lbb. <Eaf. XXXV, 2. VTur Sügelkopfteil erholten. £)er 

Kamm kragt beitfeitig weit heraus (vgl. (Br. 6). '21 m Sammanfag ftnb kleine Serben 

angebracht. Sügel mit fchwachem ITIittelgrat. S)er Sebnenbufen ift mit Oluerrtllen 

unt beibfeitigen ^Einbuchtungen verfehen. (Befcbloffenet Junb, ftehe Oaf. XXXV, I—5. 

(Br. 2: I ft., 2lbb. Taf. XL, I. 3?te Sügelkanten ftnb reich in feiner Serb- 

teebnik verliert. 2lm Sügelkamm etwa 10 Steife eingebreht, mit Iwunterhangenben 

Sänbern. £>ie Sügelmitte nur im Sopfteil verjiert, wäbrenb her ^fu^teil einen fchwachen 

Ulittelgrat trat. 2lm Sügelkammanfag ift Serb» unb Sillentechnik angebracht. <Die 

Sollenkappe ift mit feinen (Linien verliert, wie 2llmgren 28. Obere Sehne bantförmig. 

Sebnenbuken mit O.uerrillen unb beibfeitigen /Einbuchtungen. 5?ie Spirale hat Wbg. 

unb ift angenietet. (Sämtlich Uluf. Setbfl.)

lEügfchena Gfbft. 1912, I), St. /Leipzig.

3 br., ^form wie SImgren II, 27/29? 2lbb. ftehe W. Sabig, Sachfens Dorjeit. 

2lbb. 32b. /Eine bavon mit geperltem Silberbrabt auf bent Sügelkamm belegt, bidjt 

babinter auf bem Jufjteil ftnb fechs einfache Steife eingebreht. (Plicht vorgefunben.) 

(Oraffimuf. /Leipzig.)

Profig, St. iTIeiffen.

/Einige (ftehe iDeicbmüller, 2»fts, 1918, S. 8f.). (Bresben, Swinget.)

Äffte 3b: Stveilappige Xollenf appenfibeln mit

(Tllmgren II, 37—41.)

Sorntg (Siesgrube Söbme), St. Setg.

1 eif., 2lbb. tEaf. XIV, L 3?er Sügelkopf greift über bie Sollenkappe hinweg wie 

bei 2llmgten II, 27 u. 29. Obere Sehne frei wie be /Ulmgren II, 38. 5?>er VTabelhaltet 

ift abgerofiet. Sügel fet>r bünn unb flach, getabkantig, 1,2 cm bt*, mit Samm? (abge- 

roftet). Spirale bat 12 Wbg. (angelotet?). (Befcbloffener vfunb, f. tEaf. XIV, I—L. 

(Uluf. Sctg.)

P rebel, St. Seig.

I br., 2lbb. cEaf. XV, 2. Jorm unb Derjierung ähnl. SImgren 37. Sügel, Sollen« 

kappe unb Sebnenbülfe mit Sänbern verliert, bie mit bid>ten Scbrägfticben ausgefüllt 

ftnb. Sügelkamm ift unverjiert wie Slmgren 38. 21m ,fufj ftnb jwet duerrillen an

gebracht. Sügel mit UTittelgrat. Oefcbloffener Junb. (Stuf. Seig.)
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£tfte 4: TIugenfibeln. (2fhrrgren III, Mff.)

25et tiefer ©ruppe ift auch bas ©ebiet wefilicb ter Saaletglbelinie fiinsugenommen. 

(V>gl. ba$u bie »funbortlifie bei W. Schul;, ©ermania X, 1926, S. 112 mit Literatur» 

angaben.)

SchenFenberg (Jbfi. II, 12), *Hr. Deltgfch.

I br., 2lbb. «. Wable, Oafiresfcfir. VIII, 1909, S. 203, »fig. 22. Hoch mit Fon» 

Sentrifchem l\reis als 2lugen; 23ügelFamm vollrunb; Hanbltnien unb Ißierfiabverjie» 

rung auf BugelFopftetl. »form wie 2llmgren 1-9/50? (Hluf. Deltgfch.)

©benba: »fbfi. II, 93, ©inselfunb vom »friebfiof.

I br., 2lbb. IC. Wable, a. a. ©., S. 207, <fig. 28. Statt 2lugen ftnb swei Fonjen» 

trifche Greife wie bei 2llmgren 52 vorfianben. ©efamtform wie 2llmgren 53. 

(Htuf. Delitgfcfi.)

ICbenba: »fbfi. II, 96.

I br., 2lbb. IC. Wable, a. a. ©., S. 207, »fig. 29. Vfur »fufiteil erhalten, »form wie 

2llmgren 52. (H. f. D.^alle.)

^elbrungen, *Rr. tCcFartsberga (ICinselfunb).

1 br., »form wie 2llmgren 52. 23ügelFopfteil mit ICierfiabmufier versiert; auf

Bügelfufi einfaches "Hiigbreiecf angebracht. Statt 2lugen swei Fonsentrifcbe Greife wie 

2llmgren 52. Spirale mit 8 Wbg. (©rafftmuf. Heipsig.)

©ommern — Scfiiefifianb, 2\r. Jerichow I.

2 br., 2lbb. 3orban, 2lus ber Vor;eit bes lir. Oerichow I, I (1932), S. I ff.,

2lbb. I u. 2. *Ctne wie 2llmgren 45, 2lugen mit Schiit} unb profilierten SeitenFnopfen. 

Die sweite seigt gefchloffene 2lugen unb Fonsentrtfche Greife mit feitlicher ICinFerbung 

wie 2llmgren 47. (HTuf. IHagbeburg.)

»fichtenberg, l\r. Sieben werba.

2 br., »form wie 2llmgren 45 (bei Tllmgren S. 147 ftnb vier erwähnt; im St. iTIuf. 

23erlin ftnb nur swei unter Vir.: Ig 8IO/81I vorfianben). ^3ügel ofine Fonsentrtfche 

Greife. (St. ITIuf. 25erlin.)

©berwieberfiebt, Iltansf. ©ebFr. (»f. u.).

2 br., »form unb Dersierung wie 2llmgren 45 unb 47. ©efchlofiener Junb? 

(Hluf. »gettfiebt.)

iCisleben (Umgegenb), Hlansf. SeeFr.

I br., »form wie 2llmgren 48. 23ügelver;ierung wie 2llmgren 46. (ITTuf. ©tsleben. 

"Hoffen, l\r. HTerfeburg.

I br., 2lbb. W. Scbul$, ^afiresfchr. XI, 1925, £af. XV, 5. »form wie 2llmgren 52. 

(£. f. V.^alle.)

Safina — kleiner Weinberg, 7Är. IVittenberg. (ICinselfunb).

I br., 2lbb. H. ‘Haugfch, ITTitt. 3, S. 27, 2lbb. 36. »form unb Ver;ierung wie 

2llmgren 45. (H. f. V.^alle.)

TxolbigF, *Kr. 23ernburg.

1 br., wie 2llmgren 53 (erwähnt bet 2llmgren S. 147). »f. u. (St. Hluf. Berlin.)

Deffau»"Hofilau, Steurer Str. 5/6.

2 eif. ber gleichen »form wie 2llmgren 45, 2lbb. Daf. XXVI, 2. Vlabelbalter 

durchbrochen, bie 2lrt ber Durchbrechung wegen fiarFer Verrofiung unFenntlicb. Seit»
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liebe 'Knopfe an ben 2lugen. 23ügel mit ITIittelgrat. 23ügelwulfl fragt härter nach oben 

als nacb unten über ben 23ügel hinaus. Spirale mit 8 Wbg., obere Sehne frei (ohne 

Sebnenbufen). (Befcbloffener ^unb. (Uluf. SerbfL)

Krücbern— lüüblberg, Kr. V.=Kötben.

2 gleiche br., wie 2llmgren 5-5. Siebe 2lbb. Caf. XXV, 15. Sie unterfebeiben

ficb nur barin, bafj bie eine gefcbloffene 2lugen bat. 25eibe finb in Kerb» unb Kigtecbnif 

verliert. .fufjteil baebförmig, wie bas Profil jeigt. (ITiuf. Köthen.)

ISbenba:

I br., 2lbb. Taf. XXV, 15-, mit gefcbloffenen 2lugen, ohne feitlicbe Kerben, mit 

Fleinen profilierten 2lrmen. 23ügelmitte mit fcbmalem 23anb in Kerbtecbnif verliert. 

JSügelfuffverjierung in Winfelftellung, etwas variiert (vgl. baju J. Kucbenbuch. 

Oabresfcbv. XXIV, 1936, S. 215, 2lbb. 7d aus <tangermünbe=VT.). 5>ie 23ügelfanten 

werben von Hängsrigen begleitet. Jufjteil baebförmig, fiebe Profil. «Die Spirale bat 

8 Wbg», obere Sehne unb Fleinen, fcbmalen, unverjierten SebnenbaFen. Jorm wie 

2llmgren 5-6. (ttluf. Köthen.)

Kleinjerbfl — Scbwabenbeibe (<J>r. 0), Kr. V.»Kötben.

I br., wie 2llmgren ü, 2lbb. W. (Böge, 2lnbalt. (Befcbicbtsbl. 1937, <$. 13, S. HO, 

2lbb. 5-. Spirale mit 6 Wbg., obere Sehne, ohne SebnenbaFen. (Befcbloffener Junb, 

jufammen mit einer bronzenen wie 2llmgren 68 (fiebe (Lifte l). (tttuf. Kötben.)

tSbenba: ((Brab b).

3 br., 2lbb. >j. Seelmann, ^abresfebrift. III, 1905-, Taf. VIII, 15—17 (S. 83 ff.).

Statt 2lugen ein einfacher Kreis mit bjw. ohne (Brübcben eingebrebt. Jorm wie 2llm» 

gren 50. (Befcbloffener Junb (ftebe (Lifte I c). (LTIuf. Veffau.)

(ßbenba:

I br., ganj verfebmoljen. Kopftetl fehlt. (Ittuf. Peffau.)

„Köthener (Lanb" (Kr. Veffau=Kötben).

I br., Kamm wie 2llmgren 52. 23ügelFopfteil, nur mit tief eingebrüeften Kreifen 

unb (Brübcben im Sentrum anftelle ber 2lugen. .fufjteil mit brei Heinen fonjentrifeben 

Kretspaaren wie 2llmgren 5-6 verjiert. 2luf .fuf; zweifach eingerigtes Preiecf (vgl. 

baju 2Ilmgren 58). Spirale mit 8 Wbg. unb oberer Sehne, SebnenbaFen breit 

unb unverjiert wie 2llmgren 52. ^u^teil abgerunbet wie 2llmgren 53. »form wie 

2llmgren 5-6/52/57. (ITIuf. Köthen.)

(ßbenba:

I br., .form wie 2llmgren 57, ebenfo bie Vermietung : Fonmentr. Kreife, nur auf bem 

25ügelFopftetl fd>males 23anb in Kerbtecbnif unb auf 23ügelfufj eingerigtes iE)reiect 

(vgl. 2llmgten 5-6). 23ügelfufj fd>wacb baebförmig. 25ügelwulfl Fugeiig wie 2llmgren 5-6. 

cftbel etwa 7 cm lang. Spirale mit 8 Wbg., oberer Sehne unb fcbmalem, unverjiertem 

SebnenbaFen wie 2llmgren 57. .form wie 2llmgren 5-6/57. (H7uf. Kötben.)

(Böbnig, Kr. Serbft.

I (etf.2), wie 2llmgren 5-5- (erwähnt bei 2llmgren S. 22, 2lnm. 2: naebgebilbet im 

XTIainmer Sentralmufeum Vir. 255-9). cf. u. (Priv.»23ef. in LPagbeburg)

Wörpen, Kr. Serbft.

I br., wie 2llmgren 57 (erwähnt bet 2llmgren S. 152; hier irrtümlich Körpen, 

Kr. Serbft angegeben: vgl. baju Kofftnna»Peterfen, Ulannus 25, 1933, VTt. 51). Oft» 

beutfebe, unbeflimmte 2lugenftbel. (St. LTluf. 25erlin.)

133abreSf4>rift, Sb. XXXII
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Cügfcbena = »jänicben (Gr. 1912, 5), %r. lteip?ig.

I br., 2lbb. Ml. VTäbe in Grunbrif? Sachfens, S. £17, 2lbb. 291- Ver?ierung wie 

2llmgren 57 (biefelbe 2lugenbilbung), nur auf bem Juf? ein ftebenber WinFel über bem 

Fon?entr. Breispaar, ohne Bafis. Spirale mit 8 Wbg., oberer Sehne unb fcbmalem, 

unver?iertem SebnenbaFen wie 2llmgren 57. <form wie 2llmgren 57. Gefcbloff. ^funb. 

(Grafftmuf. £eip?ig.)

ProfitTan?berg, Br. HTei^en.

I br. (Cefefunb vorn Gräberfelb); wie 2llmgren 50, verhältnismäßig Flein. Sie 

|>at als einzige biefer Gruppe vom Gräberfelb offene '2lugen.

ISbenba:

Einige br.; fpäte formen. 2luf bem <fufjteil ift noch ein fcbwacber MTittelgrab 

rorbunben. (Sämtlich Bresben, Swtnger.)

Großromftebt, Br. Weimar.

I br., wie 2llmgren ff, 2lbb. G. Äicbborn, Grofjromflebt, S. I96(vgl. W. Schul?, 

3ahresfd>r. XVI, 1928, Taf. XXI, f). Gefcbloff. Junb, ?ufammen mit gefcbweifter 

Äifenfibel mit oberer Sehne. —

J br., wie 2llmgren f5, 2lbb. G. QHcbborn, a. a. 0., S. 201, 1910 n. f.

I br. mit gefcbloffenen 2lugen, 2lbb. G. IBicbborn a. a. 0., S. 20l, I9lln. 

I br., wie 2llmgren 50? 2lbb. G. XEtcbb^vn, a. a. 0., S. 201, l9l0n, d (vgl. 

W. Schul?, 3abresfcbr. XVI, 1928, Taf. XXI, 5). — infolge ber gefcbweiften Bügel* 

form gehört fte ?u ben älteften Vertretern biefer Gruppe, obwohl bie 2lugen wie bei 

2llmgren 50 gefcbloffen ftnb. Betr. ber gefcbloffenen Junbe vgl. G. Ätcbborn, a. a. 0., 

S. 200. ' (Sämtlich 2Huf. 3ena.)

B ebra* Gefcbling, Br. Sonbersbaufen.

3 br., 2lbb. W. Schul?, Germania X, 1926, S. III, 2lbb. la—c (vgl. Verfelbe: 

^ahresfcbr. XVI, 1928, £af. XXI, I—3). darunter befinbet ftcb eine >fibel, bie eben 

erft bie 2lugen anbeutet, alfo älter als 2llmgren ff ifl. 2llle brei geboren ben früheren 

Typen biefer Gruppe an. Bei ?weien ftnb bie 2lugen gefcbloffen wie bei 2lltngren f9 

unb ber VTabelbulter fcbmal unb unver?iert. Ter Bügel ift ftarF gefcbweift unb ber 

Vlabelbulter burcbbrochcn, ber Bügelwulfi Fugeiig.

I br., 2lbb. W. Schul?, Germania X, 1926, S. III, 2lbb. I d mit „äußeren 2lugen" 

(Sämtlich ITiuf. Sonbersbaufen.)

01b {sieben, Br. Weimar.

<f. u.; I br. wie 2llmgren f5, 2 br. wie 2llmgren f5 ober f6/f7, I br., wie 2llmgren 

f8—50, erwähnt bei 2llmgren S. If7. (ITIuf. 3ena.)

25ei tüeimar.

<f. u.; I br., erwähnt bei 2llmgren S. If7: „<fußteil einer älteren, mit Freisrunber 

Scheibe auf Bügel". (IThtf. 3ena.)

XV or bl ich Wernigerobe/^ar?, ?wtfchen VecFenßebt unb Wafferieben, Graffcb. W. 

I br. wie 2llmgren f5 bis f9, erwähnt 2llmgren S. If7. 2lbb. bei 21. .frtebertch, 

Beitr. ?. 2lltert.*Bunbe t. b. Graffcb. Wernigerobe V, Taf. II, <fig. 12 (S. 7).

(Slg. Jrieberich, Wernigerobe.)

Tangermünbe»Weft, Br. Stenbal.

I br., wie 2llmgren f6, aber ohne bie Fleinen Breife auf bem Bügel, mit gefcbloffe* 

nen 2lugen. 2lbb. 3. f. «., 25b. 19 (1887), Taf. 3, 3. Vgl. p. BupFa, ^abresfcbr. IX, 

1910, Taf. I, 28. Gefcbloff. <funb (Gr. e), ?ufammen mit einer br. wie 2llmgren 19. 

(St. XITuf. Berlin.)
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Tangermünbe’VTorb, Br. Stenbal.

I br., wie 2llmgren 19, 2lbb. J. Bucbenbucb, 3abresfd)r. XXIV, 1936, S. 215, 6 

(S. 2II). 2lugen gefd)Ioffen. Bügel unb erraten wie 2llmgren 15 versiert. 

I br., wie 2llmgren 15, f. V. Bucbenbucb, a. a. 0., S. 211.

I br. wie 2llmgren 15, 2lbb. J. Bucbenbucb, a. a. 0., S. 215, 7a—c (S. 211). 

2lugen offen.

I br., wie oben, f. V Budtenbucb, a, a. 0., S. 2JI. Sebnenplattenversierung 

fehlt.

1 br. wie 2llmgren 17, 2lbb. vf. BudH'nbucb, a. a. 0., S. 215, 2lbb. 7d—e. 

2lugen gefd)Ioffen. Jufwerjierung abgewanbelt. (Sämtlich Iltuf. Pangermünbe.)

£ifte 5 :5)iefräftig profilierten tSibeln unb ihre 

Weiterentrvicf Jungen. (2IItngren (Bruppe IV u. V.) 

gifte 5a: £>ie (Erotnpetenfibeln. (2Ilmgren 77, 78, 101.) 

©erwifcb, Br. Jerichow I.

2 br. etwa wie 2llmgren 77/78, 2lbb. Paf. XLIII, 8—9. Bügelfufj fajettiert,

bei Vir. 9 gans gerabe gehalten. Bei biefer ift aud) wabrfdseinlicb Silberbrabtbelag 

swifcben ben Bügelfcbeiben vorbanben gewefen, fowie auch am JufFnopf, je^t abge» 

fcbmol3en. Bei beiben BügelFopf, »Famm unb ’fufj gans einfach geformt entgegen 2IInr 

gren 78. Spirale mit (oberer) Sehne unb Wabel fehlen. Vlod) eingliebrige Jibeln; aber 

bereits mit Bopffd>eibe. ©efcbloff. Junb, jufammen mit einer Bronsefibel wie Vir. 9 

nur JufsbrucbilücF bis Fürs hinter ber Bügelfdseibe erhalten. (XTTuf. Burg.)

Wormlitj, Br. 3ertd)ow I.

Ift., 2lbb. Paf. XLIII, 2. BügelFopf trompetenfbrmig, <fufj recijtecfig. Bopfunb 

BügelFamm mit Silberbräbten belegt, 3. P. abgefcbmolsen. Bügelfufj mit Silberblecb 

belegt, bas mit eingeftan3tem <flecbtbanbmufter in fünf Bethen versiert ift. Pie Ju^» 

ränber Fragen etwas über. Per Vlabelbalter ift (ehr hoch. Pie Jibel ift eingliebrig. Pie 

Spirale fyat eine befonbere 2lcbfe gehabt, von ber noch ein Fleines profiliertes Bnöpfdsen 

mit Scheibe vorbanben ift, beren Banb mit einem geperltem Silberbrabt belegt ift. 

(Befcbloff. Junb, ftebe Paf. XLIII, I—3. (Illuf. Burg.)

Sahna ■— Bieiner Weinberg, Br. Wittenberg.

I br., wie 2llmgren 77, 2lbb. B. Bau^fcb, XTTitt. 2, S. II, 2lbb. 26. 2luf bem 

Bügelfufj WinFelmufter. BügelFamm ftarFer profiliert als 2llmgren 77 unb unten fd>arf 

abgefcbnitten. ICinselfunb. (P. f. V.=^alle.)

Bleinserbft’Scbwabenbeibe (®rab a), Br. P.=Bötben.

1 br., 2lbb. Paf. XIII, 3. StarF mit Boft übersogen. 2ln ber Bopfbafts, auf ber

BügelFante unb auf einer <fu^fcbeibenFante ftnb (ftlberne?) Probte mit Berben (ober 

geperlter PecbntF?) angebracht. Per BügelFopfteil befrist einen ftarFen BTittelgrat, wie 

2llmgren 71. Per SebnenbaFen fowie ber (runbe) JufFnopf ftnb anfcbeinenb abge= 

(cbmolsen. (ITIuf. Botben.)

lebenba (nad> 1937 gefunben):

2 ft. wie 2llmgren 77 (Veröffentlichung bnt ftd) ^err Prof, Soge vorbebalten). 

Per Bopf seigt noch Feine volle Prompetenform, er erinnert an bie .form 2llmgren 69. 

Bopf», Bügel» unb JuftFragen ftnb mit geperlten Si.’Präbten umfaßt. Per VTabelbalter ift

13'
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bei beiben in norifch’pannonifcber 2lrt mit Tlreuzbanbmufter u. ä. verziert. Pie Spiralen 

hüben 17 tVinbungen ; bie obere Sehne ruht in einem SehnenhaFen. S?ie »fibeln ftnb etwa 

-£ cm lang. (ITluf. Köthen.)

GXuellenborf, Kr. P.«Kothen.

I br. wie 2llmgren 77. Per Sügelfufj ijl fajettiert unb am *£nbe ftnb jwei lVül|le 

vorhnnben. (ITluf. Serbjl.)

iLinbau/ Sorge, Kr. Serbjl.

®r. I£: I br. Kopfbvuchfturf mit hnl^Freisförmigem, fcbarf abgefcbntttenem 

SügelFamm, verfchmoljen. l£in geperlter Silberbrabt um bie Kopfbafts gelegt. Kopf 

mit Platte, aus bem (ich bie (jeijt feblenbe) Spirale entwickelte. »für bie (obere) Sehne ijl 

bereits ein Hoch in ber Platte angebracht, »form wie 2llmgren 78, aber viel einfacher. 

(Befcbloffener »funb. Sufammen mit einer Sronjefibel 2llmgren 29 (?), einer bronzenen 

.„Kingftbel" unb einer Sron;efibel 2lltngren I38/I39»

(Br. 80: I br. »fibelfufjjlück mit VJabelbalter unb SügelFamm. 2lbb. Paf. XXVIII, 

2. SügelFamm unb »fufj mit je vier Freisrunben Scheiben befetjt (vgl. Paf. XL, 8); 

bajwifcben wabrfcbeinltcb Silberbräbte vorbanben gewefen, bie abgefcbmoljen ftnb. 

(Vgl. 2llmgren 78.) Paju nach Secker, ^abresfchr. II, 1903, Paf. II, II u. 12: Kopf« 

jlücf berfelben »fibel mit Spirale in 22 IVbg., unb mit um ben Sügel gefcblungener Sehne.

(Br. 93 : 2 ft., 2lbb. Paf. XXXII, I. »form wie 2llmgren 78, aber einfach mit 

nur einem (geperltem?) Silberbrabt am SügelFopf unb »fufj. 2luf bem Kamm liegen an 

fcbeinenb zwei Silberbräbte nebenetnanber, Sügelfuf; fazettiert, XSabelbalter febr lang. 

Sügelfu^ unb Vlabelbalter jlarF mit Koji überzogen. Spirale mit Vfabel fehlt. (Be= 

fcbloffener »funb, jufammen mit einer zweiten brucbfiückhaften Silberjtbel wabrfcbeinlich 

ber gleichen »form. Verfchmolzen. Per Ixopfteil jeigt noch annäbernb bie Prompcte mit 

umgelegtem, geperltem Silberbrabt unb eine SügelFammanbeutung, ebenfalls mit ge« 

perltem Silberbrabt. Paju jwet Sronzejtbeln, ähnlich 2llmgren I£2.

(Br. £12: 2 br. »fibeln ber gleichen »form, jum Peil zerbrochen. Wie 2llmgren 77. 

Siebe 2lbb. Paf. XL, 6. 2lm <fufj ähnliche Wtnfelverjterung wie Sahna (ftebe 

oben), Sügelfufj bacbformig, SügelFamm unverziert, unten fcbarf abgefcbnitten. Von 

ber zweiten »fibel ijl nur ber Sügelfufj mit Kamm unb Vlabelbalter erhalten. Sei 

beiben fehlt bie Spirale mit Sehne. Seibe ftnb eingliebrtg. (Befcbloffener »funb.

(Br. 1-30: I br. wie (Brab £32. 2lbb. Paf. XXX, 2. Serbrocben. Spirale unb obere 

Sehne banbformig, nur brucbjlückbaft erhalten.

(Br. £32: 2 br. wie 2llmgren 77, 2lbb. Paf. XXX, II. f£in Spiralbrucbjlück

(wabrfcbeinlich bajugebörig) zeigt noch I£ IVbg. unb obere Sehne. Sei ber zweiten <fibel 

ijl ber Kragen unb Vlabelbalter befct>äbigt. Sei beiben ijl bie Sügelfcbeibe unten nicht 

fcbarf abgefcbnitten, fonbern Fragt noch etwas nach unten aus. (Befcbloffener »funb 

(ftebe Paf. XXX, II—15.)

(Br. ?: I br. wie 2llmgren 77, 2lbb. Paf. XL, 7. »fajl biefelbe Verzierung 

wie Sahna (ftebe oben). Sügelfufj ift fajettiert, Kopf trompetenförmig. Pie Spirale 

hat 20 Wbg., bie obere Sehne ijl umgelegt. Vlabelbalter jum Peil abgebrochen.

(Br. ?: I br., wie 2llmgren 77/78, 2lbb. Paf. XL, 8. Vier Scheiben als 

SügelFamm unb brei Scheiben am <fu£ (vgl. baju (Br. 80). Kopf trompetenförmig, 

wie 2llmgren 77, mit Scheibe. Spirale, Sehne unb Vlabel fehlen. Vlabelbalter jum 

Peil abgebrochen.

(Br. ?: I br., wie 2llmgren 78, 2lbb., Paf. XL, 5. 2ln ber Kopfbafts 3, am 

SügelFamm £, am »fufj 2 geperlte Silberbräbte. Sügelfufj fajettiert. Per Vlabelbalter
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ift bis 311m ~Kamm berangesogen, 311m 5Teil abgebrochen. 2lm Jufj ifl ein Ixnopf mit 

Meinen Knöpfchen angebracht. Spirale mit 25 Wbg., obere Sehne ^erbrochen). 

(Br. 2: I ft., wie 2llmgren 78, aber einfacher unb Heiner. 2lbb. <£af. XL, 5-. 

21 m 'Ixnopf ein, am nod) runben fragen wohl 3wei unb am 3wei geperlte Silber* 

bräbte umgelegt. 25ügel runblich verfd>ntol3en. Spirale mit 21 Wbg. (Obere Sehne 

unb Vlabel fehlen). Sur Jorm vgl. (Br. 93. (Sämtlich HTufeum Serbft.)

£tfie 5b (THmgren V, Serie 9/ 138—H7): iöie weftgennanifctjen 25mefitbeln. 

(Vgl. ’S. preibel, tTTannue 20, 1928, S. 99 f.)

(Bommern*PiIm, Txr. Oerichow I.

I br., wie Tllmgren Ho/Hl, mit brei Querrillen auf bem Jufj. ^ohlFehle. IBin* 

gliebrig. 23ügel fchwacb fasettiert. IBinselfunb. • (XTTuf. HTagbeburg.)

Öfter bi es, 15r. Jerichow I.

Jr. u.; I br., wie Tllmgren 138 (HO/HI). 23rucbftü<f. IBrwäbnt bet illmgren 

S. 179. (Warf. XTTuf. Berlin.)

Strefow, 25r. 3ertd>ow I.

J br. von berfelben Jorm unb Versterung wie (Bommern. (Htuf. XHagbeburg.)

S chaffläbt.

J. u., I br., wie Tllmgren 117, fiehe (BoQe*^ofer*3fd)iefche, S. 17 u. Tllmgren, 

S. 212. (£. f. V.^aUe.)

25ahnsborf, Ixr. Wittenberg.

1 br., 2lbb. Oabresfcbr. XV, 1927, auf ZCaf. XIX (vgl. S. 98). XTTit acht Quer*

herben auf bem 2$ügel. (ft. f. V.*<Salle.)

Sahna — Ixleiner Weinberg, 25r. Wittenberg.

2 br., wie 2llmgren I38/IL2, 2lbb. 25. iRaugfcb, Xltitt. 2, S. 7, Jig. 8 u. 9- Ohne 

Txniefcble. Spirale mit Tlchfe. Spirale unb obere umgelegte Sehne banbförmig. (Be= 

fcbloffener Junb (Jbft. 8).

I br. wie 2llmgren 138, 2lbb. 25. a. a. O., S. 9, Jig. H. Jufj flach,

23ügcl runb. (Befchloffener Junb (Jbft. 12).

I br., wie Tllmgren 138; ftebe 25. Ixaugfd’», a. a. O., S. 12/13, gefd>loffener Junb 

(Jbfl. 18).

I br., wie ‘lllmgren II0/5-I; 2lbb. 25. Ixaugfd), a. a. O., S. 13, <fig. 23. IBinsel* 

funb.

I br. wie 2llmgren IL2; 2lbb. 25. Txau^fcb, a. a. 0., S. I£, Jig. 25. IBtnselfunb. 

(Sämtlich H. f. P.’^alle.) 

IBbenba:

I br., wie Tllmgren 138. Jfufj verbreitert, fanbubrformig eingebuchtet mit 3wet 

b3w. einer Heinen Querrippe. PTabelhalter hoch. Spirale mit 16 Wtnbungen unb oberer 

Sebne. Sebnenbafen. Spiralacbfe. tBingliebrig. !Bin3elfunb. (XTIuf. Sahna.)

Qtbenba:

I br., gan3 einfach, febr Hein. IBinselfunb. (XTluf. Sahna.)

(Bröbsig, 25r. 3>.=SR6tben.

1 br., wie Tllmgren 138/151. IBrwäbnt bei Tllmgren, S. 171. Sehr Hein. J. u. 

(JL. f. V.^alle.)
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Wulfen — Sanbgrube PacFenborf.

I br., Jibelfptralbrucbflücf mit noch 17 Wbg., obere Sehne (wohl ^form wie 2llm» 

gren 138—142). (LTIuf. Bötben.)

5? üb en, Serbft.

I br. wie 2llmgren 138, mit 2lusfcbnitten am Juff. (Befcbloffener <funb, jufammen 

mit einer Btonjegbel (ftebe Elfte 5 c) unb einer Silberfibel (flehe Elfte 3 a). 

(LUuf. Peffau.)

Etnbau/Sorge, 2xr. oerbft.

(Br. 14: I br. wie illmgren 14-5, 2lbb. Caf. XXXII, 6. 2luf ber Bügelmitte ift 

eine Eängsfurcbe unb am Juf; eine (ßuerfurebe angebracht (beibe waren urfprünglicb 

wohl mit Silberbrähten ausgelegt). 21 in Jfufj aufjerbem je jwet gerabe Sapfen (vgl. 

Eaf. XL, H—17). Spirale mit über 20 Wbg., obere Sehne. SebnenbaFen [ehr 

lang, mit (ßuerrtllen »erjiert. (Befcbloffener Junb, jufammen mit einer Silberjtbel wie 

2llmgren 78, einer Silberfibel wie 2llmgren 29 (?) unb einer br. 2\ingftbel.

(Br. 81: 1 br. wie 2llmgren HI mit jwei EinFerbungen als ^oblFeblen. Ein» 

gliebrig, Spirale mit 20 VDbg., obere Sehne. Bügelquerfcbnitt runb. Vlabelbalter 

fchmal unb hoch* (Befcbloffener Junb.

(Br. 135: I br. JibelbrucbftücF mit K£ifenf<±>Icx<±e jufammengefcbmoljen. Bügel 

Fnieformig (ohne ? Kehle). Spirale anfeheinenb mit 20 Wbg. unb oberer Sehne. 

(Br. 391: I br. wie 2llmgren HI mit einer (ßuerrippe am Bügelfufj. ^ohlFehle. 

Spirale mit 20 tübg. unb oberer Sehne. SebnenbaFen wie 2llmgren HL Vtabelhalter 

hoch» Eingliebrig. (Befcbloffener Junb, jufammen mit einer Bronjefibel wie 2llm= 

gren 28.

(Br. 415: I br. wie 2llmgren 142, aber mit jwet (ßuerrillen auf bem Bügelfufj. 

Spirale rerfebmoljen (16 ? Wbg.). Obere Sehne; eingliebrig.

1 elf. wie 2llmgren 144, mit eingelegtem (ßuerftab in ber BügelFehle, mit proft» 

Iierten EnbFnopfcben. Jwifcben biefen unb ber BügelFante ift je ein geperlter (?) Silber» 

brabt angebracht. Bügelfufj »erroftet, noch mit fünf Poppelquerrillen verfeljen. Spirale 

verroftet, wohl mit 2lcbfe. (Befcbloffener Junb, 3ufammen mit jwei Bronjefibeln wie 

2llmgren 29. (Siebe Elfte 3 a.)

(Br. 421: I br. wie 2llmgren 142, aber febr Flein. Spirale, Sehne unb VTabel 

fehlen.

(Br. 423 : I br. wie 2lltngren 138. UTit jwei (ßuerrippen bjw. (ßuerrillen auf bem 

Bügelfufj. Eingliebrig. Spiralteil unb Vlabel fehlen. Bügel leicht S»formig gefebwungen. 

(Br. 426: I br. wie 2llmgren 142, aber Fleiner. Bügel gerabe wie 2llmgren 13 8. 

Obne ^oblFehle. Spirale mit 22 Wbg. unb oberer Sehne; eingliebrig.

(Br. 429: I br. wie 2llmgren 138. 2lbb. Taf. XXVIII, 9. Vtur BügelFopf» 

bruchftücF erhalten. Eingliebrig. Obere Sehne. (Befcbloffener Junb, jufammen mit 

einer Bronjejibel wie 2llmgren (Bruppe V/VII. (Sämtlich XTIuf. Serbft.)

Äifte 5c; ^Kniefibeln mit breitem 23ügel unb ^Kopfplatte. (5ur 25om 

ftruFtion biefer Bibeln vgl. THmgren, @. 66 f.) pilmgren (Bruppe V, Serie 12, 

X5I——155.)

ITIüblberg —- (Balgenmühle, Kv. Eiebenwerba.

2 br. Jibeln wie 2llmgren (Bruppe V (153?).
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& üb en, Br. Berbft.

1 br. wie 2llmgren 151- Bügel gefcbwungen. Blit großer Bopfplatte (mit Vfiet) 

unb Seitenfproffen am (fuß wie 2llmgren 152. Spirale lang mit 2ld)fe, bie in ben (füb= 

rungslöcbern ber Seitenlappen an ber Tecfplatte angenietet iß. (Befchloffenef (funb, 

jufammen mit einer Silberßbel (ftebe (Lifte 3 a) unb einer Bron3eßbel (ftebe (Lifte 5 b).

(IBuf. Teffau.)

Cinbau/Sorge, Br.-öerbß.

(Br. 34: I br. mit großer Bopfplatte, bie über bie obere banbformige Sebne als 

Seßnenbülfe jurücfgeflappt ift (vgl. baju 2llmgren I17). Beine Settenlappen vor» 

banben. Seitenfproffen am Bügelfuß. X>gl. etwa illmgren 152/153.

(Br. 55: 2 br. wie 2llmgren 153, 2lbb. Taf. XXVIII, 5—6. Vlur in ber Bügel» 

breite unterfcbteben (1,8 unb 1,3 cm breit). -Die Spirale bat bei beiben Jibeln 24 Wbg. 

(Befcbloßener (funb; jufammen mit einer bronzenen, runben Scbeibenßbel.

(Br. 89: I br. wie 2llmgren 151, 2lbb. Taf. XXIX, 6. lllit Bopfniet. Bügel- 

Fanten aufFragenb (bie ehemalige Silber (2/lßtnIage abgefcbmoljen). Spirale lang, mit 

21cbfe unb oberer Sehne. IBingliebrig.

(Br. 128: I eif., Bügelform wie 2llmgren 149 (vgl. auch 2llmgren 117). 2lbb. 

Taf. XXXIX, 3. StarF verroßet. VTabelbalter fehr bocb.

2 eif., brucbßücfbaft, (form wol>l wie 2llmgren 151—153. 2lbb. Taf. XXXIX, 4. 

VTabelbalter fehr bocb. (Befcbloffener (funb.

(Br. 1-05: 2 br., ber gleichen (Form, etwa wie 2llmgren 152. Bei ber einen ift ber 

Bügel I cm breit, bie Spirale hat 24 Wbg. &ie jwette (fibel ift in ber »form jerfcbmoljen. 

Bügel etwa l cm breit, Spirale mit 18 Wbg.

(Br. 5-27: I br., wie 2llmgren 153, 2lbb. Taf. XXIX, 2. Bügel ift 1,4 cm breit, 

Spirale mit 16 Wbg., obere banbformige Sehne, bie burd> jwei (!) Fleine SebnenhaFen 

gebalten wirb. ibel 3. T. serbrocben (in ber Zeichnung reFonflruiert).

(Br. 454: 1 br., bruchflücFhaft, wohl wie 2llmgren 153. VTur Bügelform mit 

hohem, fcbmalem Xffabelbalter unb größerer Teil ber Spirale mit nocb II Winbungen 

erhalten.

(Br. 455: 2 eif., ber gleichen Jorm, ftarF verroßet, wohl ähnlich 2llmgren 151/153. 

Tie Spirale h«t i. g. 12 Winbungen. (B. (f., sufammen mit I br. Jt. (fiehe (Lifte 6). 

(Br. 456: 2 br., von ber gleichen (form wie 2llmgren 153, 2lbb. Taf. XXXIX, 7. 

Tie Bügel ftnb 1,4 bstv. 1,7 cm breit, tragen Bopfplatten unb Seitenfproffen am (fuß. 

(Befcbloffener Junb, 3ufammen mit einer Bronseftbel 2llmgren 155 (2).

(Sämtlich tlluf. Serbfl.) 

£ifte 5d: Sonberformen. Bibeln mit S-förmigem B>ügel. (THmgren 

©nippe V/VII.)

Öahna, Bieiner Weinberg, Br. Wittenberg.

1 br., 2lbb. B. Bau^fch, MTitt. 2, S. 14, (ftg. 25 (S. 13/14) mit nur fecßs Wbg. 

unb S-förmigem Bügel wie 2llmgren 142.

Ißbenba:

I br. wie 2llmgren 112/192, 2lbb. B. Bau^fcb, a. a. (1)., S. 9, »fig. 13. 

(Beibe £-. f. W^alle.) 

(Linbau/Sorge, Br. Öerbfl.

(Br. 16: I br. Tie Bopffcbeibe ift biet eigentümlicherwetfe nach außen gerüdft 

unb befitjt swei xführungslöcber für bie 21 cbfe unb obere Sebne. 2lm BügelFopf ftnb swei
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(Ihierrillen angebracht, £>er Bügel ifl wie bei Tllmgren (Bruppe VII hochgewölbt. 

XSabelhalter (ehr hoch. Sweigliebrig. (Befcbloffener Junb, jufammen mit einer Bronse» 

ftbel wie 2llmgren 28.

(Br. 22: I br. wie 2llmgren III. Bügel fajettiert. 21m JuflFnopf Heine 2lnöpf» 

eben. IBtngltebrig. Sehne umgelegt. VTabelbalter feflr hoch, 3. abgebrochen. (2lbb. 

^af. XXXIX, 10.)

(Br. 82: I br., verfd>mol3en. Bügelfufl flach, breiter al« 8er übrige Bügel unb 

fchwach abgefegt. Bügel fchwach S»förmig unb Vlabelhalter fehr hoch. Spirale unb 

(obere) Sehne nur bruchflücfhaft vorhanben.

(Br. 93: 2 br. 8er gleichen <form, ähnlich 2llmgren 142, 2lbb. cTaf. XXXII, 2. 

Bügel flarF S=förmig gefchwungen, mit fcbwacbem HTittelgrat, breit banbformig. Spirale 

mit 12 Wbg., oberer Sehne unb 2lcbfe. Sweigliebrig. Bopffcbeibe mit (führungslocb 

für bie 2lcbfe. SebnenhaFen lang. (Befcbloffener Junb, 3ufammen mit swei Silber» 

flbeln 2llmgren 78.

(Br. 133: I br., 2lbb. Ufaf. XXXIII, Io (r»gl. Sahna, Jbfl. II). lllit Ixnopf unb 

Ixnöpfcben am aufgebogenen Jufl. Bügel fcbmal, banbformig. Spirale mit 18 Wbg., 

2lcbfe unb oberer banbformiger Sehne. SebnenhaFen. Ißingliebrig.

(Br. 161 : 2 br. 8er gleichen <form, 2lbb. iTaf. XXXII, 14. Bügel floeb gewölbt 

wie 2Ilmgren, (Bruppe VII. Jufl einfdjwingenb, am IBnbe etwas auslabenb. Spirale 

unb umgelegte obere Sehne banbformig. Bei 8er 3weiten Jibel obere Sehne bureb Seb» 

nenbaFen gehalten.

(Br. 420: I br., 2lbb. Taf. XL, 17. Bügel fchwach S»förmig mit Mlittelgrat. 

2lm Bügelfufl je brei feitlicbe gerabe Sapfen, bie bureb eine querlaufenbe Bille verbunben 

finb. VTabelbalter febr hoch. Spirale mit 15 Wbg., 2lcbfe unb oberer Sehne. XBi n= 

gliebrig.

(Br. 429: I br., 2lbb. Taf. XXVIII, 10. Bügelfufl flacfl, verbreitert, mit je swei 

(Huerrillen abgefegt 311m gewölbten Bügel. Spirale lang, mit oberer Sehne. Swei» 

gliebrig. (Befcbloffener Junb, sufammen mit einem bron3enen Jnbelbrucbflücf wie 

2llmgren 138.

(Br. 431: 2 br. 8er gleichen 2lrt. 2lbb. Taf. XL, 16. Bügel leicht S»formig 

gefchwungen, Jufl mit je brei Fleinen Seitenfproflen. Sm *Knie bei 8er abgebilbeten swei 

^oblFefllen angebracht, bei bet sweiten nur eine folcbe vorflanben. Spirale mit 18 Wbg. 

unb oberer Sehne, mit SebnenflcxFen. XEingliebrig. XSabelbalter fcbmal unb hoch. 

(Br. 447: I br., 2lbb. Taf. XL, 10. Bügel gewölbt, breit, Bauten leicht 

eingefebwungen. 2lm Bopf brei (Huerrillen, bie Stege baswtfcflen geFerbt (?). Spirale 

lang, mit oberer Sehne. IBingliebrig.

(Br. 456 : I br. 2Ibb. Taf. XXXIX, 8. Bügel feflr flabil. BügelFopffcfleibe waage» 

recht (?) gefüllt. Bügelfufl mit swei (ßuerrillen, Fragt am l£n8e etwas auf. Spiralteil 

fehlt. (Befcbloffener <funb, sufammen mit swei Bronseflbeln wie 2llmgren 153.

(Br. ?: I br., 2lbb. Taf. XL, 9. Bügel runb, fcflwacfl S»förmig. 2luf 

breitem Bügelfufl sweimal 3wei (ßuerrillen. Spirale mit 10 Wbg. unb unterer Sehne. 

Ißingliebrig.

(Br.?: I br., 2lbb. Taf. XL, 14. Swei tiefe Hängsrillen auf Bügel unb swei 

bornartige Sapfen am <fufl. Vlabelflalter febr floefl. Spirale mit 24 Wbg. unb oberer 

Sehne. Swei (üuerrillen auf bem langen SebnenhaFen.
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(Br. 2: I br., 2lbb. tCaf. XL, 15. 2il>nlicb wie oben, aber mit zwei beibf., 

geraben, Furzen Sapfen am Bügelfuff. Bruchflücfbaft. Obere Sehne, SehnenhaFen mit 

Zwei (lluerrillen verziert.

(Br. 2: I eif., brucbfiücFhaft. Bügel breibbanbformig, Bügelfuff 1,3 cm breit. 

Vtabelhalter fehr hoch. Ißine Spiralhälfte mit noch 10 Wbg. unb SehnenhaFen vor» 

banben. (Sämtlich Bluf. Serbft.)

Bibeln mit Wulft am TSopf:

Äinbau/Sorge, Br. Serbft.

(Br. 6: I br., 2lbb. £af. XXXIII, IL Wulft ziemlich fchmal, Bügel fd>wach 

S-förmig. Spirale mit 18 Wbg., 2lcbfe unb oberer Sehne. Bopffcfzeibe mit zwei Jüb» 

rungslocbern für Spiralad)fe unb oberer Sehne. Vtabelbalter febr bocb. Swetgliebrtg. 

(Befcbloffener Junb, jufammen mit einer filbernen wie 2llmgren 29/30.

(Br. 2: I br., ähnlich (Br. 6, 2lbb. £af. XL, 12. Bügel fcf>wach fajettiert, 

fa,l runb, 0,5 cm i. -Dm. Bügelfuff 0,6 cm breit, (lad), burcb Fleinen Wulf! jum Bügel 

abgefegt. Vlabelbalter febr hoch. Spirale mit H Wbg. unb oberer Sehne, Ißingliebrig. 

(Beibe ITluf. Serbft.)

Äffte 6: Stveigliebrige 2lrmbruftfibeln. (Tllmgren (Bruppe VII.) 

it inbau/Sorge, Br. Serbfl.

(Br. 67: 2 br. ber gleichen 2lrt, 2lbb. Itaf. XL, II. Bügelquerfcbnitt trape?»

förmig. Swei Ibängsrillen auf bem Bügel, Bügclfuff trapezförmig, mit brei (DluerrtUen 

am (Snbe unb geFerbten HängsFanten, burcb Fleinen Wulft jum Bügel abgefegt. VTabel» 

balter fel>r hod). Spirale mit 9 Wbg.

(Br. 3-55: I br., 2lbb. cCaf. XXXV, 7. Bügel S=f6rntig, auf Bügelfuff zweimal 

Zwei (BuerriUen. BügelFopf nach oben zur Spirale mit vier Wbg. eingerollt. (Be» 

fcbloffener <funb, zufammen mit zwei eif. Bibeln wie 2llmgren I5I/I53 (f. (Lifte 5c). 

(Beibe Utuf. Serbft.)

Äffte 7: @d>efbenffbeln. (Vgl. Tllmgrert 223/227.)

Bitterfelb — Äufts ÖFonomie, Br. Bitterfelb.

I br. wie Blmgren 227, Fleeblattformig, mit feitlicben Sproffen am unteren 

Blatt. Vtabelbalter hoch unb zweigliebrtg. (IHuf. Bitterfelb.)

Blocfern, Br. Jerichow I.

1 br., Freisrunb, 1,6 cm i. 3?m. Vtabelhalter fcbmal unb Furz wie bie Bopffcbeibe, 

bie gefpalten ift (zerfprungen2). Sweigliebrig. (Vgl. 2llmgren 222; bemnacb wahr» 

fcheinlid) im Sd)achbrettmuffer emailliert gewefen.) Wohl 2lrmbruflFonfiruFtion.

(ITluf. IHagbeburg.)

Sahna — Bieiner Weinberg, Br. IDittenberg.

2 br. wie 2llmgren 227, 2lbb. B. Baugfch, Mlitt. 2, S. II, Jfig. 19 (S. II/I2).

(Befcbloffener Junb Gfbff. 15). (l£. f. V.^alle.)

Ißbenba:

2 br., Freisrunb, 2,8 cm i. £)m., 2lbb. B. Baugfch, a. a. (D. S. 13, Jig. 21—22. 

((L. f. V.^aUe.) 

lübenba:

2 br. mit Fleinen 2luswüd)fen unb llusfcffnitten, etwa 1,7 bzw. 2,£ cm i. £m. 

VTabelfmlter hoch. Sweigliebrig. !£inzelfunb. (IHuf. Sahna.)
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Hinbau/Sorge, Ixr. Serbß.

(Br. 52: I br. wie 2llmgren 227, 2lbb. Taf. XXXI, II. UTur Oberteil mit 

‘tvopffdieibe erhalten, bie mit jwei Jührungslöcbern für Spiralacbfe unb oberer Sehne 

verfeben iß. 3weigliebrig.

(Br. 55: I br., Freisrunb, 2,5 cm i. Dm. Spirale mit 8 Wbg., Vtabelhalter fehlt, 

an feiner 2lnfat;ßeIIe in ber Scheibe ein längt. 2lusfd>nitt unb jwei Heine (Löcher. 

(Befcbloffener <funb, jufammen mit jwet 23ron?eßbeln wie Qllmgren 153.

(Br. 2: 2 br. ber gleichen 2lrt, Fretsrunb, 2,35 cm i. Dm. Oberßäcbe mit Fonjen» 

trifcber, Freisäbnlicber Derßerung, fchlecbt erkennbar. (Dgl. 3at>na, vfig. 21/22.) Die 

'Ixopffdicibe jeigt einen 2lbfatj jur 2Iuflage ber unteren Sehne unb ^führungslocb für 

bie Spiralacbfe. Spirale rmit 10 Wbg. Vlabelbalter unb T^opffcheibe ftnb recht hoch, 

aber gleich lang. 2lrmbrußFonßruFtion.

(Br. 2: I br., befcbäbigt. Oberteil fehlt, Unterteil mit hohem Vlabelbalter er» 

halten, 'txreisrunb, etwa 2,25.cm i. Dm. Scheibe [ehr bünn.

(Sämtlich UTuf. 5erbß.)

Ulerfeburg, 2^r. Uterfeburg.

I br., befcbäbigt. Dierftgur: Schwein. 2lbb.: Das Ulerfeburger ftanb, *5eft 28. 

I br., befcbäbigt, Oterßgur: ^irfcb. 2lbb. a. a. a. O. (Beibe IHuf. Ulerfeburg.)

Schönburg, 2\r.Weißenfels.

1 br., befcbäbigt. Dterftgur: Schwein. (H. f. D.=»5alle.)

(Broßromßebt, Ixr. Weimar.

2 br., wie 2llmgren 222. (Brab vor 1907, 06 unb 1907, Oll. 2lbb. (B. (Sichborn, 

(Broßromßebt, S. 206. ^oher VTabelbcIter unb 2lrmbrußFonßruFtion.

(tTtuf. 3ena.)

£ifte 8: Xingfibeln. (23etr. ber Xingfibeln mit trapezförmiger TXnfa^platte 

unb eingeftempelten greifen vgl. W. @d>ul?, 3<tbresf(^>r. Xl/l?25, @. 59—61 

mit 2lbb. Io unb <Eaf. XV, £.)

(Linbau/Sorge, "l\r. Berbft.

(Br. I£2: I br., 2lbb. Daf. XXXII, 8. Offener "King mit öfenförmig umgeboge» 

nen banbförmigen Ißnben, bie in ber Umgebene liegen. Dgl. Becfer, ^ahresfcbr. II, 

1903, Daf. IV, 39 (2).

£ifte 9: provin;ialrömi fcbe Bibeln, (*5ier ift aud) bete (Bebiet rveftlicb 

ber Saale/l£lbe*£inie Ißnzugenommen.)

a) 2Iuciffa = /fibeln tvie Tflmgren 25-2. 

(Sie^e W. ©dml;, (Bermania X, 1926, S. IIIf., 2lbb. Id u. f, 2—£.) 

'Ixird>beim, 'Kr. IBrfurt.

Beyernaumburg, "Är. Sangerbaufen.

Stoffen, 2^r. Weißenfels (vgl. W. Schul?, Oabresfcbr. XI, 1925, S. 62, 2lbb.-I2.) 

Bebra — (Befcbling, 2xr. Sonbersbaufen.
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b) Bibeln wie SUmgren 15—16.

23üffen, 25r. Saljtuebel.

I eif. wie 2llmgren 15. 2lbb. p. Ivupl’a, ^abresfebr. IX, I9I0, S. 25, Jig. 4. 

(Uluf. Stenbal.)

(Broßmöbtingen, 2\r. Stenbal.

I br., flärfer profiliert als 2llmgren 16, 2lbb. p. Txupt’a, a. a. 0. Taf I, 24. 

(S. 23/24) (Uluf. Stenbal.)

Wulfen — 23apenberg, 25r. Veßamlvötben.

I br., tute 2llmgren 15, aber Heiner. 2lbb. £af. XII, 3. (Wobl germantfebe 

PTacbabtnung.) (Uluf. Ixotben.)

<5roßromßebt, Ur. Weimar.

I eif., tuie 2llmgren 15. (10,5 cm lang.) (Uluf. PTaumburg.)

c) Bibeln wie Tllmgren 19.

itangermünbe« Weß, 2^r. Stenbal.

I br., 2lbb. X f. £., 25b. 19, 1887, Waf. 3,4 (S. 220). Pgl. p. Ixupfa, 3abres= 

febrift IX, 1910, Taf. I, 27 (S. 25). ©efcbloffener Junb, jufamtnen mit I 2lugenßbel.

(St.»Utuf. 23erlin.)

2\rüd)ern, "l\r. iv’lxotben.

2 br. ber gleichen 2lrt. Siebe 2lbb. Caf. XXV, 13. (Uluf. Rotben.)

25rambacb, 2xr. 5erbß.

I br. (Utuf. Serbß.)

Ißbenba: (biefelbe Junbßelle?)

I br. (Priv.*23ef. Olebfelb, ehemaliger Hebrer in 5)effau.)

Junbort unbefannt, Rr. Serbft.

I br. (Uluf. Serbß.)

<Sroßromßebt, 'Rr. Weimar.

2 br., 2lbb. (5. l£tcbborn, (Broßromßebt, S. 199. ©efebloßener Junb (<5rab

1912, 2). (Utuf. 3ena.)

d) ©tü^balfenfibeln wie Tllmgren 21/22.

Hangenborf, 2xr. Weißenfels.

I br. tute 2llmgren 21. Stueigliebrig. (PTacb Zeichnung im 2lrcbtv bet fl. f. P.= 

6alle.) (Uluf. ?)

^angermünbe = PTorb.

I br. tuie 2llmgren 22, 2lbb. P. 'Rupia, ^abresfebr. IX, 1910, Taf. I, 26 (S. 24). 

(Uluf. Stenbal.)

Pippadjebelbaufen, 2vr. Weimar.

I br. tuie 2llmgren 22. 2lbb. Uslar, Taf. 48, 7a u. b; a. a. 0., S. 244 

mit weiteren Hiteraturbintueifen. (Uluf. 3ena.)

23ebra — ©efcßling, 7Är. Sonbersbaufen.

5 br. tuie 2llmgren 22. (IHuf. Sonbersbctufen.)
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SufigFe, 25r. (talbe.

I br. wie 2llmgren 22 (nacb Seicbnung im ^eimatmuf. 2lFen).

(PriratbeftQ, Heßrer 3arbogF=SuftgFe.)

e) Bibeln wie 2llmgren 222.

Vtiebereid>ßdbt, ’Kr. (üuerfurt.

I br., febr groß. £?urcbbrocben. IBrwoßnt bei 2llmgren S. 210. 2lbb. Uslar, 

Taf. XXIV, 18 (55. 216, l>iex weitere Ctteraturangabe). (It. f. W^alle.)

^oljbaufen, *Kr. 2lrnßabt.

I br., 2lbb. Uslar, £af. XXIV, 19 (Dgl. &t 208 a. a. 0.). (IHuf. (Botba.)

f) Jibeln wie Tllmgren 236/237.

Jiebtenberg, 76 r. Hiebenwerba.

I br. wie 2llmgrcn 237 (fteße 2llmgren 3. 211). (St^UTuß Serlin.)

Weißenfels»23eubefelb, 2Rr. Weißenfels.

I br. wie illmgren 236. 2lbb. W. Scbulj, 3aßresfcbr. XI, 1925, <Caf. XIII, 6 

(»gl. «5. 50 ebendort). (H. f. W<$aUe.>

g) Bibeln wie Tlhngren 24-0.

Junbort unbekannt, llanb Sacbfen.

I (2?) br. (rerfcßmoljen).

(Broßromßebt, 25r. Weimar.

UTeßrere br. 2lbb. (B. Ißießßorn, (Broßromßebt, *3. 20A

(Utuf. (Brimma.)

(UTuf. 3ena.)

£ifte 10. Junbort = l?er;ei(ßnie;üben 2(bb. 6—8 mit @tufenangabe. 

Pronin; Sacßfen.

Itreis 23itterfelb. 15. Txübren A

I. 25itterfelb C 16. lloberburg (?)

2. ^oljweißig B 17. IHennewig A

3. Eubenberg B 18. Uticbeln A

1. Hoberig A, C 19. Staßfurt A, C

5. Tvoigfcß

6. Sanbersborf

A

B, C

20. SufigFe B

7. Sorbig A SKreis iTeliigfd).

21. Hobnit; C

"Kreis (Calbe. 22. ScbenFenberg (A), B

8. 2lFen A, (B2), C

9. ’2ltßensleben A/B ^Kreis 3etid>ow 1.

10. 25reitenßagen A 23. 25urg A, B

II. (Calbe C 21. JIoq A?

12. (Cßorau A 25. (Berwifcß B, C (?)-

13. iDornbod1 A 26. (Bommern B, C (?)

H. (Broßrofenburg B (?) 27. (Brabow A
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(ol>ne 7Är. Kallenftebt.)

Kreis Kernburg. 127. SvKoglau A, B, C

105. ©rimfchleben B 128. &.=T6rten A

106. KblbigF B

107. Vlienburg A Kreis 5er bft.

I07a. VTienburg»2IItenburg A 129. Kabeg A

130. Kabeivig A

©tabtFreis Kernburg. 131. Kone C

108. Kernburg A 132. Krambad) B (?)

133. &üben C

Kreis £)effau*Kötl>en. 133 a. I£i(hbol3 A(?)

109. Dellnau (?) 13 A ®6bntg A

110. Drofa A (+ B?) 135. (Briebo C

III. (Blaujig B 136. Jütrichau A

112. (Bröbjig C 137. Kul>berge (?)

113. <5ofjborf A 138. Aeps A, C

I H. Kleinjerbft B 139. Aübs (?)

II5. Kleugfdj HO. ITlühro A

116. Kothen C HI. Vlteberlepte C

II7. Krüehern A(B) H2. PaFenborf

118. tHilbenfee B H3. Kiegmerf A

119- UTofigFau (?) HA Kobleben A(?)

120. (ßuellenborf C H5. Sorge=Ainbau/*5orge A, C

121. Kepptchau A H6. Stecfby A(?) + C

122. Kofjborf B(?) H7. Stcug C

123. Walberfee (?) H8. IDeiben A

12 A Wulfen B H9. Wörpen * B

150. 5ernig B

StabtFreis SOeffau.

125. iDeffau A, B, C StabtFreis 5er bfi.

126. 3?.»(5ro^FüI)nau B 151. 5erbft A, (B?), C

©acfjfen.

Kreis Kor na. Kreis ®to £ en bain.

152. Pegau A 157. Koberfen B(?)

153. Wieberau B(?) 158. Aechvig (?)

Kreis hobeln.
StabtFreis Kiefa.

I5A &rafd>tvig B
159. Kiefa’<Bol?Iis B

155. Kroptewig C
160. Kiefa»(Broba B

Kreis Aetpjig.

Kreis Sriinma.
161. Aüttewig C

156. Kommichau. (?) 162. Aügfchena B
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163. IHarFFleeberg A Kreis ITIeiften.

I63-. StvenFau A + B(?) 166. VliefcbÜQ B (?)

167. Proftg B

StabtFreis fletpjtg.

165. Aeip3ig=ß.ofjnig A 'Kreis (Dfcbag.

168. Kreintg A

£ a n b (Thüringen, 

(oflfaalifd))

Kreis 2lltenburg. Kreis Camburg.

169. Sommerig B 172. Scbinbig A

170. Seebau B 173. Stoben A

J7I. Sfcbernigfcb A, B (?)

Kreis Kubolftabt.

173-. Sd>warja A

Junborte außerhalb unferes ilrbeitsgebietes aus ben XSacbbargebieten, fotveit 

auf ben Harten vorbanben (von Sub nach Vforb).

£ant> (Thüringen (weftfaalifcb).

(Dgl. baju Seil. I, 2lnbang)

tgifenadjnStregba A iTTagbala A

tßlrleben A vlieberrei^en A

(Botba A VTieberrofjla A

(Brobromjlebt A, C

provin; @ad>fen.

Xeg. = 23e;. Erfurt. 

(Dgl. baju Beil. I, 2lnbang)

(Bifperslcben A

Xeg.-'23e;. ttlerfeburg.

(Dgl. baju Beil. I, 2lnbang)

Kolleba A Bennungen A

Bottenborf A Brürfen A

Karsborf A Kofjla A

Kircbfcbeibungen A Doigtflebt A

Ylorblicbes ^ar?gebiet, [üblich 0I)re.

(Dgl. baju Keil. I, 2lnbang)

^alberfiabt A Köberbof A

Donfiebt B IDeflerbaufen A

tßmben A O.ueblinburg A

’oalbensleben A IDefieregeln A

Ibmmeringen A Silflebt A
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Provin; Hannover ( = @üb).

“Jllgermiffen A

(Bro^freben A

Ubry A

Jümmelfe A

^alcbter A

HucFlum A

VTeinborf A

(D.uevum A

"Xüningen A

Saljbablum A

Webbel A

23lanFenburg A

Uslar, iTaf. 56, VTr. 61.

Uslar, S. 200.

25rone, 23raunfcbwetg, S. 109.

b 23raunfcbtveig.

Uslar, Taf. 56, Vir. 7.

^Hoffinna, Ulannus 25, S. 21, Vir. I. 

Uslar, Taf. 56, Vir. 13.

Uslar, £af. 56, Vir. 9.

Uslar, Itaf. 56, Vir. 10. 

SRrone, Vraunfd>weig, S. 106. 

SRrone, 2$raunfcbweig, S. 109. 

25rone, Ulannus 27, S. £ 10 ff. 

25rone, Ulannus 27, S. £I6ff.

provin? Sad>fen.

2lltmarF.

Vinzelberg A

‘Halbe a. Ul. A

Urensberg A

Cangermünbe A

Wabrburg (wobl) B

251. Scbwecbten B (um 100) 

»atnbenburg (wobl) B

25reis 3erlebow II.

2lltenplatbow A

(Blabau A

(Brofjwuflerwit; A, B

Ulilow A, C

Ueefen A

25upFa, 3abresfcbrift XV, S. 76.

25upFa, 3abresfcbrtft XV, ©. 76.

25upFa, 3abresf(brift XV, S. 76/78.

25upFa, 3abresfd>rtft 15, S. 66ff. urrb

’RudH’tibild'», 3abresfcbrift XXIV, S. 211 ff. 

25ucbenbucb, 3abtesfcbrift XXIV, S. 2IIf. 

SRucbenbud), ^abvesfcbrift XXIV, S. 215.

25ucbenbud), 3abresfd>rift XXIV, S. 218.

Jelsberg, Ulannus l£rg.=23b. 7, S. 126.

Relsberg, Ulannus Ärg.^b. 7, S. 137, Vir. 18. 

Stimmtng, Ulannus 7, S. 31-2 unb

Relsberg, Utannus f£rg.=25b. 7, S. I2Iff.

Relsberg, Ulannus lErg.=23b. 7, S. 126 unb 

(LanbesFunbe III, S. 1-27.

Relsberg, Ulannus l£rg.<25b. 7, S. 126.

provin3 25ranbenburg(-€5übtr’eft).

(*pier Fonnten bie 2lltfacben nicht reftlos in unferem Sinne ausgewertet werben.)

StabtFreis 23ranbenburg. 

(Borben A Relsberg, 25ranbenburger 3b. 3, 2lbb. 53.

25reis 3üterbog.

(Brüna

25lofter 5inna

B (Butbjabr, Semnonen, S. 18.

C (Butbjabr, Semnonen, S. 51.
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Kreis (Dflbavellanb.

Körniefe A (Butbjabr, Semnonen, S. 22.

23ucbotv=Karp3oro A ilanbesFunbe III, @. £21.

Kargow B fLartbesFunbe III, Kaf. XIV, 7.

Kegin A Relsberg, Blannus Ißrg.’Bb. 7, S. 126.

VTeufabrlanb A (Butbjaljr, Semnonen, S. 3£.

Kreis Weftljavellßnb.

Oot>IiQ A Jelsberg, BTannus <-Erg.=23b. 7, S. 126 u. 128.

^obenferebefar A, C Stimming, ttlannus 7, *5. 3 £2.

KleinFreug A, B Jelsberg, BTannus i£rg.=25b. 7, S. 126..

Cünow B Aelsberg, Blannus l£rg.=25b. 7, €5. 128.

Peffin B ®utl)jabr, Semnonen, S. 50.

Pare? B(?) (Butbjabr, Semnonen, 6. 50.

Kreis Geltow.

KL 23eeren A (Butbjabr, ©emnonerr, S. 23 u. 3£.

Geltet» C <5utl>jabr, Semnonen, S. 51.

Kreis 5aucb«3eljig.

Beelig C (Butbjabr, ©emnonen (Blaterialteil, @>. 18).

Kammer c Jelsberg, UTannus ££rg.=23b. 7, S. 151, Vir. 53

bis 5£.

Kublotvig c ®utbjat)r, Semnonen (BTaterialteil, @. 18).

XLeefb A (Butbjabr, Semnonen, S. 33-.

Plefjotv B Cutbjabr, Semnonen, S. 50.

Plogin noch A? Aelsberg, UTannus i£rg.=23b. 7, S. 126.

Kaben C Relsberg, tTIannus i£rg.=3b. 7, S. I£2.

Kies c Relsberg, ttlannus Ärg.=23b. 7, Ö. 151, Vir. 57.

Sd>mergow A <5utbjat>r, Semnonen, S. 22.

Scbmerjfe A (Butbjabr, Semnonen, S. 5-7.

^recbwig B Jelsberg, BTannus ü*rg.’23b. 7, S. 128.

IDerber B (?) Relsberg, BTannus I£rg.»23b. 7, S. 151, VTr. 6£.

3abreSf<brift, »b. XXXII
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Äifte II. 25ron;eFeffel 

(Siebe Pforte

A. (Bro^ =

Ort Xxteis (iLßnb) Seit Jrunbßrt HTufeum

I. TibeiTtgebiet

I. Woblftbeib Wittlid? I Tßtene Hbr.»®rßb Trier

2. tümmenbingen Jreiburg * Karlsruhe

C. 5338

3. Qlrnsbeim (?) 3 SentrßWlTuf.

Mlßinj

II. XDefer/i£Ibgebiet

•I. „^ßffeler 

’aeibe"

©Vfe Or.=®rßb

5. Derben,

Tomfriebbof

Derben I Spätlßtene tlbr.=®rßb p. HT. -^ßnnböer

Ur. I70I7

6. 2lrfebef (in Titbmur 

fcben^olft.)

3 ©pßtlßtene tlbr.=®rßb Prir>ßt

7. ’aßrfefelb Stube ®rßberfelb Stube

•
a) 3 um Str. Cbr.’®rßb 16. 1616

b)3 2. I. 3.

v. Str.

£br.=®rßb 18. 1618

c) 3 um 50

». 3tr.

Or.=®tßb 19. 1619



mit eifernem ^anb.

2Ibb. II.)

tmitfcblanb.
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Schrifttum 23emerFungen

J. Lettner, Ollujlrierter Jührer burcb bas

Pro».=UIuf. in fcrier 1903, S. 126 u. S.I25, 

Jig. 5

2lbb. S)ed>elette, Ulanuel II, 3, *S. H20, 

Jig. 636, £

iE. Wagner, ^unbjlätten unb Junbe I,

S. 198, Ä 132

2lbb. 5)ed>elette, a. a. 0., <fig. 636, I 

S'erfelbe, La collection Millon, 1913, S.I80, 

Jtg. 27, I

3. Unbf et, lEifen, S. 138, Anm. 2 u. S.280, 

Anm. I

3m ,frül>IatenefcbranF ausgeflellt. - 

3m ^Reffel lagen: Aejle eines 

ijoljgefafjes u. ron (Betreben

Ivette jum Aufbangen lag im 7Ä.

Schulterbilbung rorbanben

3- ’S. UTüller, Altertümer, S. 9

76. I'acfenberg, ißifenjeit, S. 50; T'af. 13, 5

3. Unbf et, a. a. 0., S. 316

W. Wege mit;, 3?ie Iangobarbifdje Ivultur im

(Bau UToswibi, S. 78 f.

Abb. £af. 3, a. a. 0.

Abb. Taf. 3, a. a. 0.

Abb. 26 unb Taf. 3, a. a. 0.

^auptgrab ober Plachbe;lattung in 

einem >5ügel?

Vtur noch in Xeften rorb. Vtur ein 

mafftger e. Rentei (?) etnge= 

liefert

3. g. 19(2) Reffet; 5 baren rollig 3er- 

fiört, bereits i. 3- 1912 gefunben 

Strtfcben (Lbr. 5 (Befäfjfcberben 3. T. 

mit einreib. Aäbchen! JlidS 

(teilen am Tveffel

Jtrifcben Ubr. lEifenbeigaben unb 2 

Scherben einer Situla, Jorm I,

u. a. 23rucbftüd? einer e. Jibei rem 

Spatlatenefcbema m. ob. Sehne, 

25ügel brabtformig

Stvtfchen £br. I Spätlatenefibel mit 

geFnicftem 23ügel u. burchbrod>e^ 

nem Vtabelbalter

1
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Ort ■Rrets (ttanb) ^VP Seit <funbart 'Tlufeum

d) 3

e) 3

tvie b)

I. 3- n.

Str.

W.»<Brab

(Lbr.’CBrab

21. 1621

26. 1626

f) 3

g) 3 W.=(Brab

39b. I6q8b

157. 224-7

h)3 W.=(Bmb I64-. 2257

i)

k) 3

l) 3

m) 3

(Lbr.=(Brab

2382. I

34-. B. H4-

35. B. H5

36. B. 14-6

n) 3

o) 3

P)

q)

r) 3

s) 3

37. B. H7

38. B. 148

39. B. 149 

39a. B. J50

40. B. 151

41. B. 97

8. Txbrcbotv (nWletv 

bürg)

(Brdberfelb

a) 3 Spdtlatene W.»(Brab (Br. 38

b)

c) 3. £>r. 1.3.

n. Str.

(Br. 3 

(Br. 95

d)

e) I. 3ai>rb-

n. Str.

(Br. 24-5 

(Br. 343
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Schrifttum

21 bb. Kaf. £, a. a. 0.

2lbb. 26 unb Taf. 5, a. a. 0.

21 bb. Taf. J7, a. a. 0.

2lbb. Taf. 19, a. a. 0.

2Ibb. Taf. 27, a. a. 0.

X. Belg, Ixörchow, S. 38; 2lbb. Taf. 8, 36 

unb 37

Verfelbe, Tafelbanb, Taf. 58, 76 unb 77 

2lbb. X. Belg, Tafelbanb, Taf. 58, 76

Bemerfungen

Viel Beigaben (feine Jibel!)

Viel Beig.; im Tbr. Heine Gefäf;» 

fcherben, eine mit faj. Bb.; u. a. 

eine br. <fibel m. 3weilapp. Bob 

lenfappe, Sebnenhafen m. H. 

Tierfopf!

Über bem befiel flanben in ^öf>e bes 

"Raubes 5 Tongefäfje!

Breiter e. Xanb, jerflort 

<fltcffpuren am Reffet

Viel Beigaben; u. a. Tebertafcbe 

für ein Xafiermeffer; Bruchftücf 

einer Jtbel vom Spatlatene« 

fcbema m. ob. Sehne. Bügel 

brahtformig

Starfe Xu^fchicht an ber llu^em 

feite. I Tragring fehlt; viel Bei« 

gaben; u. a. Scherben; I b^^- 

gewolbtc e. Jibel vom Spätla» 

tenefchema m. ob. Sehne 

VTur I e. Tragring erhalten 

Jwifchen Tbr. Gefafjfcherben 

vfaft vollftänbig serflört

IVie I). — 3m Unterteil liegen ein 

vollftanbiger u. Bruchfiüd'e von 

3Wei e. Tragringen.

(2llfo Brucbfl. jtveier ^R. vorh«) 

VTur Bruchfi. vom br. Unterteil 

Vlur Xefte

I e. Tragring

Wie p)

Brucbfl. I e. Tragringes 

Stanbfläcbe beruht

3. g. 6 Stücf

U. a. I Tansenfpige tvie 3ahn 69; 

2 Scbilbbucfel

(Bans 3erbrücft; jiemlich flach

Serbrücft; jiemlict) flach. Viel Bei« 

' gaben; u. a. I br. ,fibel, wie 

2llmgren 75

Geringfügige Xefle

Wie c); — I br. Schnalle wie 2llm« 

gren, Gotlanb 25-3
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Ort

' 1

Äreis (Canb) £-VP Seit Junbart ITIufeum

f) (Über=

gangS= 

form)

(Br. II

9. ^agenotv (mecfletv 

bürg)

3? I./2. 3b.

n. Str.

JO. Pleuftieten (inecflen» 

bürg)

3 Ilatene/I.

3b. n.

Str.

II. 2lrensberg Stenbal 3 Spätlatene (Lbr.’tBrab (Brab II

12. 23lanFenburg, 

(Ballberg

(23raun=

fcbtveig)

3 Spätlatene (Lbr.’CBrab 25raunfcbweig

13. (ßuebltnburg,

Sopbornfcb.

3 (?) Spat» 

latene?

ro.=(Brab (IXuebltnburg

II. JHeisborf Ulansf. <Bb.»

3rets

3 (?) Spät’ 

latene

(aus W.»

(Bräberf.)

Privat

15. ScbFopau,

StvebenböF

XITerfeburg 3 Spätlatene (aus W.5

(Bräberf.)

(L.f.V.^aUe,

7306

16. "Keibeburg SaalFr. 3 Spät»

latene (?)

"Völl, jerft. 

(Bräber» 

felb

Wernigerobe

17. (Bro^romflebt Yüeintar

a) 3 Su 23eginn 

ber Str.

ro.=(Brab

(Bermanifd). ITIuf.

3ena

1908. Ä. 63

b)3 wie a) W.»(Brab 1926

c)3 tvte a) W.=(Brab I9II, II

d)3 wie a)

1

W.’(Brab 1908. K. |6
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Schrifttum Bemerfungen

2lbb. K. Belg, £afelbanb, Vaf. 58, 77 Ver *jals beftebt aus mehreren

Blecbftreifen. Viel Betgaben; u. 

a. 2 e. Bügelfporen

25. Unbf et, a. a. CX, S. 26£ verweifl auf: Vlur I Tragring. —

Ulecflenbg.Oabrb. 8, S.£5,Vaf.2, Jtg.11 25n ber XVäbe I Sfelettgrabes

23. llnbfet, a. a. <9., verrveifi auf: VTur I Tragring nebft bajugebörr

ITTecflcnbg. Oabrb. 33, S. 139 gern fl. Uinge (= <9fe?), ber an 

bem TXefjelring befefligt war

p. Bupla, 3abresfchr. XV, S. 78, Vaf.XVII Vie ^anbbaben fehlen (vermutlich

3. Vgl. 2lbb. bei XV. Schul;, Vor» u. «früh5 ringförmig)

gefchicbte Ulittelbeutfcblanbs, 1939, S. 153, 

2lbb. 187

<9. Ivrone, Ulannus Seitfcbr. 27, S. £20 unb Star! verwittert (vielfach gefltcft?)

2lbb. 6 auf S. £22

Siebe 2lrcbivbericbt in bet H.f. V.^alle, vom Viel Beigaben

12. XI. 38

0. llnbfet, ICifen, S. 288

XV. Schul;, 3abresfcbr. XI, S. £3; Taf. 2>. g. wohl Jtvei Stücf gefunben.

XII, I ICrbalten ift nur ein eifernes

'Ixrufe, Veutfche 2lltertümer I, I, S. 80 unb Uanbbrucbftücf mit aufgenietetem

81 TIing

1U Schul;, Jahres fcbr. XVI, S. £9f. „Ißifenbefcblag mit anbaftenbem

Bron;eblech, wobl eines JXefjels."

(5. UJicbborn, (Brofjromflebt, S. 75—78; 25. g. wohl fünf Reffet

2lbb. auf. S. 76 u. 77

2lbb. S. 76, a. a. (9. Ulit 10 Blecbbänbern am Uanb; 

®riff;apfenpaar unterhalb "King’ 

öfe. Viel Beigaben; u. a. Bügel 

einer hoch gewölbten e. Jibel

2lbb. S. 77, a. a. (9. <5rtflf;apfen wie a).

Viel Beigaben; u. a. ;wei einglteb» 

rig bocbgewölbte e. Bibeln mit 

oberer Sehne. BärenFrallen!

2lbb. S. 77, a. a. (9. Boben abgefegt?

Viel Beigaben ; u. a. eine eingliebrig

bocbgewölbte e. Jibel

2lbb. S. 77, a. a. (9. Viel Betgaben; u. a. I e. Stangen» 

fcbilbbucfel
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mit benen auf S. 260, a. a. 0.)

Schrifttum 23emerFungen

a. a. 0., S. 78 (Viefe 21 n» 

gaben ftimmen nicht überein

TXejle

(5. 23ierbaum, Vtorbfächfifdxes Wanberbucb,

S. 239

„Ttanbflücfe eines XBefäfjes" (aus

XEifen)

3. XL. ptä, Urnengräber, S. 125 unb»Taf.68,7

unb 69, I

Vgl. Pamatfy, Archaeologicke, £af. 56, Iu7 

2lbb. 3* XL. Pie, a. a. 0., Caf. 68, 7 Starte Ttufjfchicht auf 2lu$enfeite

2lbb. 3. XL. Pic, »Taf. 69, I Utit „angenieteten e. ^enfeln, in 

tvelchen ein e. an beiben Xßnben 

ein tvenig fd>tvanenhalsfdrmig 

gebogener 23ügel fteeft".

(Tl>r. Pefchecf, Vie frühwanbalifcbe ‘Rultur in 

Ulittelfchleften, 1939, S. 478 u. 2lbb. 135, I 

unb I a

I e. Ttanb, I e. »Tragring, mehrere 

23ronjeblecbflü(fe eines jReffels

Pofener Tageblatt vom 9. 7. 39 Viele 23eigaben

3. SRoftrjetvsFi, Spätlatenejeit I, S. 211 23ruchftüd?e. (Vtacb brieflicher Utit» 

teilung »j. <B. XTggers vom 13. 

3uli 1939 ift nichts mehr vor» 

banben aufjer Waffen vom (5rä= 

berfelb)

W. XLa 23a ume, Vorgefcf>ichte von Weff 

preufien, 1920, S. 63

3. IsoflrjetvsFi, a. a. 0., S. 212

3. f. XT. II, 1870, S. 85 ff.

3. Unbfet, Xßtfen, S. 138, Caf. 15, I

Vlur 23rucbftü<fe vom e. 2<anb mit 

»Tragringen

W. XLa 23aume, a. a. 0.

3. ■RoftrjetvsFi, a. a. 0., unb 2lbb. 238 auf 

S. 211

2lmtl. 23er. b. W. p. Ut. 29, 1908, S. 33, 

2lbb. 21

Unterteil feitlich ausgebaud>t

W. XLa Saume, a. a. 0.

3. ^RoflrjetvsFi, a. a. 0. unb 2lbb. 237 auf 

S. 211

2lmtl. 23er. b. lUp.Ut.27, 1906, S. 26f.

Viel 23eigaben u. a. eine Spät» 

lateneffbel
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Ort Kreis (fLctnb) <Eyp Seit Junbart TTIufeum

26. Ca Tene (Schwei?) .1

a) I

b) 2

c) 2?

Spätlatene

wie a) 

wie a)

1
1

B. Xus

27. (Bunbestrup Kfp. 2lar,

2lalborg

2lmt Qüt» 

Ianb)

Spätlatene Mloorfunb Kopenhagen

28. 23roFaer 25ej. ^Kibe 

(Süb»i£>ä= 

nemarF)

* 3. 3abtb.

n. Str.

W.=Orab Kopenhagen

29. KynFeby 

(Ollemoofe)

2lmt Obenfe 

(Junen)

(wie

VT. 27)

(Spätlate=

ne?)

HToorfunb Kopenhagen,

VTr. 8900

30. ttangaa

b. 23robolm

(Junen) 3 . Spätlatene (aus W.»

(Bräberf.)

31. Sophienborg

b.JreberiFs» 

borg

(Seelanb) (wie

VT. 27)

(Spät»

latene?)

HToorfunb Kopenhagen

32. Stevn$ (Seelanb) (wie

VT. 27)

(Spät»

Iatene?)

IHoorfunb
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Schrifttum BemerFungen

Unb.

D. <Broß, Ca Tone, S. 15 unb Taf. 13,I u. 2 

Douga, /La Tene, Taf. 27, I—3

Dechelette, Ulanuel II, 3 S. II2O, ffig. 636, 

2—3

Derfelbe, La Collection Millon, I$>13, S.I80, 

Jig. 27, I

2lbb. Vouga, a. a. 0., Taf. 27, I 

2lbb. Douga, a. a. 0., Taf. 27, 2 

2lbb. D. ®rojj, Vaf. 13, 2, a. a. 0.

ff. Dreyel, b. Deutfeh. 2lrchäol. 3nß.

XXX, 1915, S. Iff.

ID. 21. von 3enny, Keltifche tRetallarbeiten,

Berlin 1935, Tuf. 20—26 

(*5ier weitere ^inweife auf S. £9)

S. titulier, 2lItertumsFunbe, S. 76 unb 2lbb. 

106 auf S. 175

Derfelbe, 0rbning II. Jernalderen, Vfr. I8£ 

3. Unbfet, /Elfen, S. £20 f. unb 2Ibb. 130

S. titulier, 2lltertumsFunbe. S. I7£

3. Unbfet, /Eifen, S. £25f. unb 2lbb. 132 u.

133. (DgL Vtachtrag, S. 507)

Worfaae, Nordiske Oldsager Vir. 396 

(wenig gute 2lbb.)

2lbb. /Ebert, KealleylFon, Bb. III, Taf. 123

S. titulier, a. a. 0., S. 23 unb 2lbb. 2 auf

S. 16, veröffentlicht: 6. Peterfen, Vogn- 

fundene i Dejbjerg Praestegaardsmoose vöd 

Ringkobing, Kopenhagen, 1888, S. II ff.; 

unb: ff. Sehefteb, Fortidsnjinder og Old

sager fra Egnen om Broholm, Kopenhagen,

1878, S. 172 ff., Taf. 37—39

3. Unbfet, a. a. 0., S. £27

<3- Peterfen, S. 39, 2lbb. I

S. titulier, a. a. 0., S.. 177 (erwähnt) 

/Ebert, a. a. 0., 23b. IV, S. 577(6. Kybb) — 

(erwähnt)

/Ebert, a. a. 0. (6. Ivybb) —(erwähnt)

fflidffpuren

0ßFeltifcher Urfprung (VTorboßbal»

Fanifches (Bebtet, flehe Dreyel)

0berteil innen unb außen mit ein» 

jelnen Sierplatten belegt

0berteil aus Bronje, leicht ein» 

fcbwingenb. Schulterbilbung!

Diel Beigaben; u. a. I golb. Ringer» 

ring, KammbruchßücFe, Spiel» 

(leine

5. T. jerfiört; mit großen aufgenie» 

teten tftasFen, innen wie außen

3m gan3en vier Keffel, bruchßücf»

haft.

Diel Beigaben

Unvollßänbig unb jerbrochen; äbn» 

lieber Typ wie (Bunbestrup

Bronjene ffragmente, ähnlicher Typ 

wie (Bunbestrup
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]) Hidjt mehr auf ber JunbFarte, 2lbb. II, eingetragen

Ort Kreis (ttanb) Zw Seit <funbart 'TTufeum

33. 25jerglibe (iTänemarF) 2 Grab Kopenhagen

b. Dorfens

31. auf 23ornt>olm Schweben 25ranbgru=

bengräb.

a) Stensljöi (25ornbolm) 3 Spatlatenc (Lbr.=Grab

b) &iUeI>ot (23ernbolm) wie a)2 (Lbr.=Grab

c) «Devras (23ornbolm) 3 wie a)2 W.^Grab

(ob. «Tueas)

35. (Dvre 2lleba(f Ganbsbp Stocfbolm

(fübl.

Ölanb)

a) 2 Spätlatene W(!)=Grab 9362 : 6

b) I Spätlatene W.»Grab 9362 : 10

c) 2 Spätlatene W.’Grab

36. ^of Tjelta ^alanb 2 Spätlatene Grabfam» Stavanger

(Her» mer, nur £7l0a

wegen) 4-Ocmbed) 

£5cmi.£)m.
-

37. Sanbe i 3arls= (Herwegen) I Spätlatene Hügelgrab

berg (Keffel mit

■

Steinen

bebecft)

38. (Linbas (Herwegen) wie 2. 3abrb« W.(?>Grab 23ergen

I?

39. “Vinje (Herwegen) 3 2. 3af>rl>. (Lbr.’Grab 23ergen B. 5856

Y7ad>

iC>, körnten 23raun» 3 J. 3abrf>- n. Grab ?

b. Goslar fdjweig (früh)

£1. (Limes j£ep. (Loire 

<3>ftfvanFrei<±>

* 3. 3abrb. n. 2 verschollen
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Schrifttum Bemerkungen

S. müllet, a. a. 0., Ur. I8£ mit Beigaben aus bet rom. Pertobe

S. müllet, Ordning II, Jernalderen, Jig. 123 25. g. Befle von 5 Beffeln.

25. llnbfet, Äifen, S. 1-06 Uur Brucbftücfe; ftanb auf einer 

Unterlage von Steinen unb war 

mit einem Stein bebecft

25. Unbfet, a. a. 0. Uur Brucbftücfe

25. Unbfet, a. a. 0.

material Prof. W. Schul?, ^alle (Saale)

Pgl. U. 2lberg : Kalmar läns förhistoria, 

fig. 123

lütwas Heiner als bie Beffel

a) unb b)

3wei (E»riff?apfen unterhalb bet

Bingofe.

Piel Beigaben

Piel Beigaben

2lbb. 0. montelius, Bulturgefd>tcbte Scbwe» owei <5riff?apfen tvie a).

bens, S. 155, 2lbb. 255 Piel Beigaben

material Prof. W. Schul?, ^aUe (Saale) Beigaben: ?wei kleine JlintflüdS

21. Björn, Nye Fund fra farromersk Jernal- eben unb Scherben von min»

der, Arbok 2, 1928, S. 5 ff. heftens ?wei groben Tongefäfjen, 

bas eine wie: Oldtidenl, S. 111, 3

21. W. Brogger, Oldtiden VII, I, 1916, 25n Pertiefung im ^ügelboben unb

S. 65 ff. bebecft mit kleiner Steinlage.

2lbb. auch Oldtiden VI, 2, S. 215 Beigaben; u. a. I Jibel vom mit* 

tellatenefchema

material Prof. W. Schul?, ^alle (Saale) Bieiner ißifenkeffel.

Beigaben; u. a. I vergolbete »fibel 

mit kleiner red>tecftger Bopf= 

platte, wie 2llmgren 115—1X9. 

cflintfcblagfieine

material Prof. W. Schul?, <jalle (Saale) Piel Beigaben ; u. a. kleiner Bamm, 

I ©olbftngerring, Bnocbenperle, 

Bärenklauen!

trag1)

Seitungsartikel in U.S.=Hanbpoft (Berlin) vom Beigaben : u.a. I br.2lugenftbel, I eif.

19. I. 19^0 balbmonbförm. meffer, I br. Bü» 

gel ber ba?ugehörigen cTafcbe 

IBine ähnliche Cafd>e wie |>ter frnbet 

(ich bei Wegewig S. 3X, 2lbb. 6

3. Werner, in marburger Stubien (1938),

S. 259, £af. 107, 2lbb. 7

Scbulterbilbung vorhanben
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Äffte 12. 

Xömifcf>e '.llünten aus bem I. 3abrb. v. unb bem I. u. 2. 3al?rl). 

n. Str. im HTittelelbgebfet.

Vir. Junbort 21 rt Seit Vtadjweis

provin? Sad>fen.

Ixteis 23itterfelb

I. Eubenberg 2123 Trajanus (L. f. P.^aUe

2. „Julmetal"

(Umgebung v. Sorbig) 2123, gr. 23r. 2lntoninus Pius Uluf. 23itterfelb

2123 (Ballienus Xtluf. 23itterfelb

23reis (Laibe/*?.

3. 21 Fen 23 r. 2luguftus hänfen, 6

3? Vtero hänfen, 15

I. Qtaffurt 23r. 2lnton. Pius Ljanfen, 58

23r. UTarc. 2lureltus hänfen, 95

gr. 23r. (taracalla fünfen, 115

23reis Peligfd)

5. ‘-Eilenburg gr. 23r. UTarc. 21urelius 23olin

6. (Blefien 2123 Jauftina 23olin

7\ r e t s 3 e r i d> o w I
-

7. 23urg b. ITIagbeburg 2123 (viele!) 2.-3. 3al>rl>. fünfen, 187

8. (Bommern 23r. Piero (Sd>muefflücf?) Uluf. XTIagbeburg

9. (Broflübars 23r. 2Iuguftus Raufen, 5

10. TUepps 3? 2lntonia (39) hänfen, 13

II. ÄeigFau 23r. 2lntonius Pius fünfen, 68

12. (Loburg Scbag?

2123 ^abrian hänfen, 50

23r. Jauftina II hänfen, 97

2lu. jDiocletian hänfen, H7

23 u. XHapimianus gereutes ^anfen, 150

Stabt Fr. LUagbeburg

13. UTagbeburg Scbatg I ^abrian fünfen, 52

(Leipziger ‘Strafe (=5 32) I 2lntoninus Pius hänfen, 56

2 UTarc 2lurelius hänfen, 89; 23oltn

I (Lucilla ^anfen, 99

H. Ulagbeburg 3? Jauftina hänfen, 83
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XSr. <funbort 21rt Seit VTachtveis

"Kreis XLiebentverba

16. XLauftg Schag 2 Defpaftan

2 Domitian

2 VXerva

12 Trajan

25 ^abrian

1 Sabina

£ 2Xntoninus Pius

2 ITtarc 2IureI fämtl. Llluf.

Sab XLiebentverba 

(vgl. Vliquet, Sl. f. 

LTTünsfunbe 66 

(1931 S. 3£9f.)

MTansf. Gebfreis

17. Grofjleinungen Sd>ag? 

(* 30)

republiFanifch Solin

18. 25reisfelb Sr. 2Xntoninus Pius Solin

Sr. 2 Solin

19. Gberwieberilebt 2X25 LHarc. 2Xurelius Solin

20. Xüuenflebt Schag 2Intoninus Pius 

tltarc. 2XureItus

Sept. Severus Solin

LHansf. SeeFreis

21. Söfenburg 2X25 ^auflina II (L, f. D.^alle

22. Solgenbobe 2X25 Sept. Severus? ob.

2Xler. Serberus? XL. f. D.^alle

23. i&eberflebt gr. Sr. 2Xntoninus Pius Solin

25-. XEisleben 2X25 ^rajanus Solin

25. greift 2X25 ^abrianus XL. f. D.^aUe

26. Gerbflebt 2 Sr. 2 2Xnton. Pius Solin

27. Helfta 2X25 Trajanus LTtuf. Xßtsleben

28. ’aelmsborf gr. Sr. Mlarc. 2XureIius XL. f. D.^aUe

29. Polleben gr. Sr. Jauftina I Solin

30. llnterrifjborf 2X25 2Inton. Pius LlTuf. Xfiisleben

20 Sr. Trajan bis Dalens LTIuf. Xßisleben

3Rreis LTterfeburg

31. XTterfeburg a) 2XU VTero Solin

b) 2X25 VXerva Solin

32. 25äpig Sr. (Lucilla LtTuf. XLügen

33. Sdxaffläbt gr. Sr. LHarc 2XureIius XL. f. D.^alle

3£. ScbFeubig 2X25 Defpafian LTXuf. Sd)Feubig

2X25 2Xnton. Pius Solin

35. Schlettau 2X25 Defpafian XL. f. V.-^aUc

Sr. 2

36. Schotterey 2X25 Defpafianus Solin

37. Wallenborf (Wegwig) 2X25 itrajanus Solin
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Ur. Junbort 2lrt Seit Uaeßtveis

Kreis Saalfelb

38. (Dbernig (Scbag?) I 2lugußus

1 Tiberius

2 Pefpaßan Solin

39» Saalfelb 21S Septimius ober Solin

2llepanber Serverus

SaalFreis

*0. sDölau 20 21S Titus bis (Balltenus Solin

*1» (Simrig 2TR (Tommobus Solin

£2. floebau 7 ? Solin

*3» (Dsmünbe 7 u. a. Trajan,

Pefpaßan Solin

Wettin 3 21X I 2lntoninus, I Ulate

2lurel, I Tommobus Solin

21K ^abrianus £. f. V.^aUe

21K Tommobus T. f. P.^alle

StabtFreis <aalle

*5. <aalle 21K Jaußina II £. f. P.^alle

£6. ’aalle=<Btebicbenßein 0 Trajan, 2Int. Pius Solin

*7. ^alle=(5algenberg 3? Jaußina Solin

Kreis Weißenfels

£8. Sab Köfen 21S Tommobus Solin

*9» (Bröbig 21K «aabrian Solin

50. Stößen Sr» Sept. Severus Solin

StabtFr. Uaumburg

51. Uaumburg Sr. -Domitian (L. f. P.^aUc

'Kreis Seb in einig

52. □eßen 30 »aabrianus Solin

53. Seßlieben Scßag u. a. I 2lntoninus ob.

(c. 20 3?) MTarc 2lurel, I IHarc 

2Iurel, 5 Tommobus, 

I Taracalla Solin

Provin? Sacbfen 

„(Drlagau" Seßag? republiFanifeb bis

(i. g» 53 Jaußina fenior S. f. «., XII

tllünjen 

erroäßnt)

(Perß. S. 131)

Junbort unbeFannt 2121 Seratus bes Scupio

2lßagenes (c. 90 v.

Str.) £. f. P.^aUe
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VTr. <funbort 21 rt Seit VTodnveis

'l\rets 25ernburg

54. Wettlingen 25r. 2lntoninus Pius Wanfen, 62

55. W°benerpleben 3 (Lucilla Wanfen, 100

Stobt Fr. 25ernburg

56. 25ernburg 32 Ditellius

2 25r. I 2lntoninus Pius Wonfen, 20

I liiere. 2lureltus Wanfen, 93

14 r. Sb c f f a u = 1\ 61 b e n

57. ISbberig 25r. 2lntoninus Pius Wanfen, 66

58. (Brbbjig 32 Ülarc. 2lntoninus Wanfen, 4

59. Tteupjig 32 XlTarc. 2lurelius Wanfen, 91

60. Wulfen 3 25r. I Pefpaftan, I 2lnto=

ninus Pius, l Dtarc.

2lureltus Wanfen, 27, 64, 90

25r. ITlarc. 2lurelius Wanfen, 65

gr. 25r. 2lntoninus Pius III uf. Ixotben

StabtFreis 32 e f f a u

61. £>effau 32 2lntoninus Pius Wanfen, 62

Üreis Serbft

62. <Costvig 25r. liiere. llurelius Wanfen, 92

StabtFreis Serbft •

63. Serbft 25r. 2lntoninus Pius Wanfen, 61

25ej. Cbemnig

66. iHarienbetg

Ä4HÖ Sacbfen.

25 e;. 25 äugen

64. Wettüigsborf

Stabt Fr. 25 äugen

65. 25augen

21X republifanifd)

(gens TTitta) 25 olin

3 23r. J Ittünje aus bet Seit 

bes 2lntoninus, I (BaL 

lineus, I Claubius II 25olin

7 Vlero 25 ol in

3abreSfd)rift, St>. XXXII 15
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VTr. Junbott 2Irt Seit Vlad) weis

25ej. 5?resben

67. (Brofjopit; 25r. 2lntiocbus IV(38—72) 23oltn

68. Tvottewitj 2lntoninus Pius 25olin

69* Pirna 5? (Trajan 25olin

70. 2<abeberg (Sdxug?) 2lugujlus bts Ton»

jlanttus II 25olin

71. Sfäü4>cn a) 21U Pefpaftan 25olin

b) 2122 Pefpaftan 23olin

72. SornewtQ (23ofel) (Scban republtfanifd) bis 25ierbaum,

= io mü.) (Conjlantinus I ttlannus 16,

S. 281-

Stabtfreis 5?resben

73. “Dresben=Jrtebrid>flabt 25r. 2Iugujlus 25olin

25ej. Itetpjig

71. ÖtaudnQ (25tttergut) a) 23t.

rerfilbert •Domitian XMuf. 2viefa

b) 5? 2lntoninus Pius 25oltn

75. (ErontQ 23t. 2luguftus 25olin

Stabtfreis tleipjig

76. Hetpjtg 25r. 2lugujlus 25olin

77. iLeip3ig=P6Iig 25 r. »Trajan 23olin

78. tleipjigJHocfern 25t. 2lntoninus pius 23oltn

79 tbeipjig^TIafcbwig 52 Jauflina I 25olin-

£anb Thüringen.

Tireis (Camburg

80. ^irfcbroba 21 u. (Trajan

Tireis (Beta

81. (Beta 2123 Jaujltna

Stabtfreis 3ena

82. 3ena=3wänen gr. 23r. Jauflirta II

Tireis Stabtroba

83. (Brofteutetsborf 23r. Jauftina

8£. (Tautenburg 5 2123 republifanifd)

Xlucius Perus

25olin

2luerbad>, Porg.

2lltert. Ofttljür.

23olin

25olin

23olin
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j8 = etwa V*.

Tafel XLIII:

}—b Wörmlitj, Xr. ^^tidjow I <priv.»25ef.); 6—9 (Bcrwifdj, Xr. Heridjowl 

(tttuf. 25urg); jo—j2 ÄöbniQ, Xr. iOelit^fd) ((Brafftmuf. Teipjig); — 2 Si.;

5, 6, 8—9 23r.; JJ—J2 T.; J, 4—b, 7, 10 = 1/5; 2, 6, 8—9 = 71; 3, 11—J 2 =-L.i.

Tafel XLIV:

a—f (Sorniig, Xr. 3eitg (Uluf. 3eit;). — Vjeucr (= gweiter) 23rongeeimer: a CBe» 

famtanfidjt, b 25obenausfdjnitt, c Xanbprofil, d Xanbauffidjt mit X>ergierungs» 

mufter, e ^enFel, f 2lttadje. — a—b = 7«; c—f = 1ls‘

Tafel XLV:

j—12^ Onbalt gu Tafel XLIV, a. — j—4 T.; b, 8—12 23r.; 6—7 Si.; 1—5 

= 7s; 4—12 = 7s.

Teptabbilbungen :

j. Xörpergräber bcs j.TWjrlj. n. 3tr. in UTittelbeutfdjIanb.

2. Xufficßt unb profil mit XeFonftruFtion von 23acFofen I aus Straadj, Xr. Witten» 

berg.

3. Xufftdjt unb profil mit XeFonftruFtion von 23acFofen II aus Straadj, Xr. 

Wittenberg.

4. (Brabfunbe aus SdjFopau, Xr. UTerfeburg, Ä. f. XX»^alle (Xbb. 2—3 = <B. J.). — 

3 T.; j—2 = 1/5; 3 ■= etwa 7i.

b. Xanbprofile ber Situlen auf Taf. III. — 73.

6. Tlbgermanifdjc Junbe aus ber Stufe A im Ulittelelbgebiet (vgl. bagu Tifte jo).

7. TIbgermanifdje Junbe aus ber Stufe B im Ulittelelbgebiet (vgl. bagu TifFejo).

8. Tlbgermanifdje Junbe aus ber Stufe C im UTittelelbgebiet (vgl. bagu Tifre jo).

9. Tabelle: Seitbauer ber (Brdberfelber.

jo. t^auptformen ber 23rongeFeffel mit eifernem Xanb (vgl. bagu Xnbang II, S. 127). 

jj. Junborte ber 23rongeFeffel mit eifernem Xanb (vgl. bagu Äifte jj).
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3eitfrf)riften.

Aarböger for Nordisk Oldkyndighet.

Archiv für Anthropologie.

Beiträge jur Ö5efd)td)te, Laubes* unb Volfsfunbe ber Altinarf. Stenbal. (Stenbaler 

Beiträge — St. 23.)

23eridjte ber römifdygermanifdjen Kommiffton bes Ard)äologifd)en Anfiituts.

Anhaltifcbe G5efd)id)tsblätter.
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Mitteilungen ber Anthropologifdjen (ßefellfdjaft in Wien.

Mitteilungen aus bem Mufeum für Mim, ©eol. u. Vorgefd)id)te Vresben. Vor* 

gef drahtliche Xeihe VTr. j ff.

Mitteilungen bes Vereins für ^eimatfunbe ber Kreife 23itterfelb unb Veliijfd). 

Mittelbeutfdje 23lätter für Volfsfunbe. Anhang: Vie Junbpflege. 

Mittelbeutfdje Volfheit.

VTad)rid}tenblatt für beutfcfye Vorjeit.

VTad)rid)ten über beutfdje Altertumsfunbe.

3<xl)rbud) bes Stnbtifdjen Mufeums für Völferfunbe ju Leipjig.

P r d b i ft o r i f d) e 3 e i t f d) r i f t.

Sadjfens Vorjeit.

Thüringer Jätmlein.

3eitfd)rift für Ethnologie, Anthropologie unb Urgefd)id)te.

3eitfd)rift bes Vereins für Tbüringifdje (Sefchidjte unb Altertumsfunbe. 

3eitfd)rift bes ^arj*Vereins für (hefd)id)te unb Altertumsfunbe.

3eiifd)rift bes Vereins für ^eimatfunbe, Merfeburg.

S d) r i f t e n.

Aberg, VT.: VTorbifche (hrnamentif in vorgefd)id)tlid)er 3eit. Mannus 23ibl. 47, J93J/

S. 49 ff.

Almgren, (LV. Fibules d’Alesia et de Bibracte, deux dates fixes dans l’historie de 

la fibule Gaule, in:

Opuscula archäologica Oscari Montello septuagenario dicata 1913.

Verfelbe: 3ur 23ebeutung bes Marfomannenreiches in 23öhmen für bie Entnucf* 

lung ber germanifdjen Anbuftrie in ber frührömifchen Kaiferjeit. Maunus $■, 

1915/ S. 265 ff.

Verfelbe: Stubien über norbeuropäifdje ^ibelformen ber erften nachd)riftlichen 

^abrhunberte. Stocfholin J8971. Leipzig )9^52. Maunus 25ibl. 52.
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Almgrem, O., u. Vier märt, S.: -Die ältere iEifenjeit (Botlanbs. Stocfl)olm 1925. 

2llbred)t, (Bräberfelb unb Sieblung aus ber Äatenejeit bei 3at)ri<xz Kr. Witten*

berg, 3al)resfd)rift XIV, 5926, S. 49 ff.

23erfelbe: Urnenfunb ber mittleren römifd)en 3eit in ber ^lur von Aalmsborf, Kr. 

Wittenberg, □abresfdjrift XV, 1927, S. 98 ff.

Unger, S.: 3Das (Bräberfelb von Konbf en. Abljanblungen jur Äanbesfunbe ber 

Prov. Weftpr. <>eft), ©raubenj, )89O.

Aßmus, W. 3D.: 3?ie red)tselbifd)e Aushebung ber Äangobarben in bcn erften jivei 

3al)rl)unberten n. Kunbe, )936, S. 5-0 f.

Huer bad), X: Vor* unb yfrüf)gefd)id)te bes Gebietes von (Dßttl)üringen jroifd)cn 

'Elger unb Saale. <ßefd)id)te ber Stabt Weiba I, )927, S. 42 ff.

SDerfelbe: 3Die vor* unb frül)gefd)id)tlid)en Altertümer d)fttl)üringens. )9jo.

21 u e r s w a l b, 21. v.: VTeue germanifdje Jriebl)öfe in ber Oßpriegnitj. VTadjridjten* 

blatt )934, S. 207.

Sect’er, <>: 2?er Urnenfriebfjof von ^orßljaus Sorge bei £inbau/2lnl)alt, ^af)tes* 

fcßrift II, )9O3.

SDerfelbe: /Der Urnenfriebljof am Jorßljaus Sorge in: Unfer Anljaltlanb, 3al)r* 

gang III 0905), S. 5-40 ff. mit Taf. I—III.

S ehrens, <5.: SDenfmäler bes Wangionengebietes. (Bermanifcße SDenfmäler ber 

Jrüljjeit, I, )923.

“Derfelbe: Mlainjer 3citfd)rift, )9)3, S. 82 ff.

JJerfelbe: Mlainjer 3eitfdjrift, )9)4, S. 6yff.

Seitens u. Srenner: Mlainjer 3eitfd)rift, )9)), S. ?3 ff.

Seninger, iE.: 2>ie (ßermanenjeit in Vlieberößerreid) von Mlarbob bis ju benSaben* 

bergern. Wien )934, 'S. $—83.

Seninger, •%., unb p r e i f i n g, *3-: 3Die germanifcßen Sobenfunbe in Mläl)ren. An* 

ftalt für fubetenbeutfd)e ^eimatforfcfyung, vorgefd)id)tlid?e Abteilung, v^eft 4, 

)933.

23 elij, X: 5?ie vor* unb früt)gefd)id)tlicf)en Altertümer bes ®roßb. Mlecflenburg* 

Schwerin, 3Die lEifenjeit, Serlin )9)o.

jDerfelbe: 2?ie Äatenefibeln. 3- f. iE. 43, )9)), S. 664 ff., 930 f.

SDerfelbe: “Das Urnenfelb von Kördjotv. Zfo. b. Ser. f. Mlecflenburg. (Befcßicßte unb 

Altert. Kunbe, Sb. 81, )920/2).

Sier bäum, (5.: Mlünjfunbe ber vor* unb früljgefcßidjtlidjen 3eit aus bem ^reiftaat 

Sacßfen. Mlannusjb, )924, S. 279 ff.

3?erfelbe: Vorgefd)id)tlid)e Wanberung. Vorgefd)id)tlid)er Überblid2. Vjorbfäd)fifd)es 

Wanberbud), S. 249 (S. 253 ff.).

Slume, iE.: 3Die germanifcßen Stämme unb bie Kulturen jtvifcßen Ober unb paffarge 

jur römifdjen Kaiferjeit. MTannus*SibI. 8 (Sb.)) unb )4 (Sb. 2), Würjburg )9J2 

unb )9)3.

Soljnfacf, 3D.: SDie Surgunben in Oßbeutfdjlanb unb polen wäfjrenb bes letjten 

2fal)rl)unberts v. in: (ßuellenfd)riften jur (Dftbeutfdjen Vor* unb ^rübgefcßidjte, 

Sb. 4, Äeipjig )938.

Sofjin, W.: 3Die Vorgefd)id)te bes Kreifes Wefipriegnitj. )937-

Solin, Sture: Ad)tjel)nter Sericßt in ber römifd)*germanifd)en Kommiffton. Fynden 

av romerska mynt i det fria Germanien. Äunb J926.

Sief er, J. K.: (Bermanifcßes SDorf bes 3. unb 4.3af)rl)unberts n. bei (Broßjena, Kr. 

Weißenfels. Vlad)rid)tenblatt, )936, S. 294 f-
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Braune, K.: (£in 23ranbgrab bet jüngeren röntifd^en Kaiferseit von (Bunborf bei 

Äeipjig. Mannus .19, J927, S. joj—304.

T a e in in e r e r, IE.: »Ein germanifches Kriegergrab bei (Börbiijbaufen bei Arnftabt. 

3ahresfd)rift XV, J927, S. 83 ff.

P a n n e i l, 3- vV.: (Beneralberidjt in ^örfiemanns Vjeue Mitteilungen, II, S. 544 ff. 

Perfelbe: 5tr>ei 23crid)te über bie Ausgrabungen bei CBüffefelb in ber Altinari2, in: 

Vleue Mitt. b. Thür. Säd)f. Pereins f. Altertums!?., 23b. 2, J836, S.108—J28, 

Taf. 1 unb 2.

Pedjelette, 3.: Le Hradischt de Stradonitz en Boheme et les fouilles de Bi- 

bracte. J90).

Peidjmüller, 3- ^2.’ Sadpens vorgefd)id)tlid)e Seit, in: X. Wuttfe, Sädif. Polfs» 

funbe 1 900, S. 26—yo.

Prägen borff, <>: Terra»@igillata (Befaße. 23onner 3b. J89L <?eft 96, S. jsff. 

Perfelbe: Terra»Sigillata»vj'unbe aus Viorbbeutfcfylanb unb SEanbinavien. 3. f. »E< 

J906, S. 569 ff.

iE 1 d) h 0 r n , (B.: Tafeln jur Por» unb ^rübgefd)id)te Thüringens. J900.

Perfelbe: Tier Urnenfriebhof auf ber Sdjanje ber (Brofjromfiebt. Mannus»25ibl. 4), 

J927. (Paju Anjeige W. Sd)ulj, Mannus 20, J928.)

'£ t' h 0 I in , <£.: Campanska Bronskärl, funna i Sverige, in: Studia tillägnade Oskar 

Almgren, J9J9, S-47 ff.

Perfelbe: Eomerska Vinskopor och Kärl av Hemmoortyp i Skandinaviska Fynd.

Uppfala J954-

iEngelh^rbt, K.: Thorsbjerg Mofefunb, Kopenhagen J863.

Perfelbe: Vjybant Mofefunb, Kopenhagen J86y.

Perfelbe: Kragehul Mofefunb, Jynsfe Mofefunb I, Kopenhagen J867.

Perfelbe: Pimofe Junb, Kopenhagen J869.

Relsberg, <E>.: Pie römifd)e Kaiferjeit unb X>ölfern?anberungsjeit im (Elbh«vellanb. 

Mannus tErg. 23b. 7, J929, S. j 25 ff.

5 ran 3, £.: Pie (Bermanen in Vliebcröfierreid). j 8. 23erid)t b. K. (B. K. J928, S. jj?ff' 

J r e n 3 e l, W., X a b i g , W., Äedje, <B.: (Brunbrifj ber Porgefd)id)te Sachfens, J954. 

Jriebrid), A.: 23eiträge jur AltertumsFunbe ber (Braffd). Wernigerobe, V, j888.

Jrifd)bier, iE.: (Bermanifdje Jibeln im Anfdilujj an ben Pyrmonter 23runnenfunb. 

Mannus» 23ibl. 28, J922.

Perfelbe: »Erläuterungen 3ur Stammestafel ber faiferjeitlidjen Bibeln. Mannus »Erg.» 

23b. 3, J925, S. £6—6).

u h f e / J-’- (Bräberfelber ber älteren unb älteren (Eifenjeit aus ber (Begenb von 

23raunfd)iveig. Mannus 8, J9J7, S. )34ff.

(Banbert, <b. vV: Pie Por» unb Jrühgefdpchte bes Kreifes Äiebenmerba. ^eimat» 

funbe für ben Kreis Äiebenmerba. )929 2, S. jjyff.

Perfelbe: Pie Strafe Püben—Kemberg im Wanbel ber Seiten. Pie Pübener <$eibe, 

J926, S. JJ9 ff.

Perfelbe: Per Kreis 23itterfelb in vor» unb frühgefdpdjtlidjer Seit. Mannus »Erg.» 

23b. y, J927/ S. H°ff.

<B ö t; e» <$ ö f e r» 3 f eh i e f d) e: Pie vor» unb frühgefd)id)tlid)en Altertümer Thü» 

ringens. J909.

(Bötje, A.: Pepotfunb von »Eifengeräten aus frührömifcher Seit von Körner, Kr. 

Sonbersh^ufen. 3-f-*E. 23b. 32, J900, S. 202 ff.
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(Bötje, W.; 2lus ber Por» unb Jrüt>gefd)id)te bes Köthener Eanbes. 2lnl)altifd)e 

(Befd)id)tsblätter 5956/57, S. 95—96.

(Br im in, p.: Pie vor» unb f rühgefd)id}tlid)e Sefteblung bes Unterl)arjes unb feines 

Porlanbes auf (Brunb ber Sobcnfunbe. ^atyresfdjrift XVIII, 1950.

Perfelbe: Pie Porgefchidjte Krterns. Qlrtern 5955.

Perfelbe: Pie Sebeutung ber Ofer in ber Porgefd)id)te. 3eitfd)rift b. HarJvereins, 

1955, 6. 78 ff.

(B r ü £, 3~ 3wei altgermanifdje Crinfljörner mit Sier» unb Uletreften. p. 3. 22, 5955, 

e. iso—i9j.

<B u 11) f a h r , K.: Pie Semnonen im ^avellanb jur frühen Kaiferjeit. (Breifstvalb 

J954-

H^hne, H~ XlTittelbeutferlaub in Por» unb J rüheftgefd)id)te. 1955.

Perfelbe: Pas vorgefdjichtlidje Europa. 5955t

Perfelbe; Cotenehre im alten Horben. 3eua 5929, €5. J09—525.

5^ eil, UL: ^rühfaiferjeitlidie Hügelgräber aus Ulayylan bei Salzburg, mitt. b. 

Unthropol. (Befellfdjaft Wien, J954, S. 529 ff.

Herder, W.: Per „Spät»Ea»Pene"»Jriebl)0f ju Srücfen, in: 21. 2lnbreefen ,Peutfche 

Porgcfd)ichte im 2lrbeitsunterrid)t eines Eanberjiehungsheims'. Eiet;»Perlag 

Weimar 5957, S. 59—59 unb Cafeln 5—7. Sonberbrucf aus: Eeben unb 2lrbeit. 

H 0 cf, <B-; (Bermanifdje Sieblung bei Salbersbeiin (Unterfranfen). (Bermania 5951, 

€5. 85—89-

Höfer, p.: Pas erfte Auftreten bes Eifens im Horbtmrjgebiet. Korr. SI. b. (Bef. Per. 

b. btfd). (Befd).» u. filtert. Per. 5896, S. 528 ff.

H 0 f m e i ft e r , H-: 3Ue Chatten, Sb. 1, Hlattium. Pie 2lltenburg bei Hiebenftein. 

(Bermanifd)e Penfmäler ber ^’rühjeit, 1950.

Hbmmel, W.: Eine gcrmanifche Sieblung ber mittleren Kaiferjeit bei Salbersheim 

(Unterfranfen). (Bermania J950, *S. 40—42.

H 0 0 p s , 3-'- Xealleyifon ber germanifdjen 2lltertumsfunbe.

H 0 ff m a n n , Chr.: Per Urnenfriebfiof bei Pari,au in ber prov. Hannover. Sraun» 

fdpveig J874-

3acob, K.: Pie Eatenefunbe ber Eeipjiger (Begenb, 3b* Epj. 2, 5907, S. 57 ff. (Paju 

2lnjeige Koffmna Uiannus 5, 5909, S. 559.)

3 a c 0 b , J., ^riefen, H* H*: 3ur prälüfPmie Horbtveftfad)fens. Nova Acta Sb. 94, 

Hr. 2, S. 2jo ff. HöIIc J9J).

Perfelbe: Einführung in Hieberfachfens Urgefd)id)te. Hübesljeim unb Eeipjig J954- 

Perfclbc: Per altgermanifd)e (bpferfunb im Srobelbrunnen ju Pyrmont. Hannover 

1928.

3 ahn, UL: Über Sejiehungen jrvifdjen (bftgermanen, Weftgermanen unb Kelten 

iväfirenb ber Spätlatenejeit. Uiannus 5, 595 5, S. 75 ff.

Perfclbc: Pie Semaffnung ber (Bcrmanen in ber älteren Eifenjeit. Ulannus»Sibl. 56, 

195 6.

Perfelbe: Per Xeiterfporn, feine Entziehung unb früljefle Entwicflung. Uiannus» 

Sibl. 25, 1925.

Perfelbe: 3ur ^erfunft ber fd)Ieftfd)en Wanbaien. Ulannus»Sibl. 22, 5922, S. 78—94- 

Perfelbe: Pie Kelten in Sefjleften. (B.uellenfdjriften jur oftbeutfehen Por» unb (früf)» 

gcfd)id)te. Sb. 5, Eeipjig 5955.
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Terfelbe: Tic oberfd)leftfcben vfunbe ber Kaiferjeit. p. 3. 10, j9j6, *3. so ff.; p. 3-15/ 

14/ 192J/22, S. )27ff.

Terfelbe: Ter Wanbertveg ber Kimbern, Teutonen unb Wanbaien. Ulannus 24, 1952, 

e. ko ff.

3 e n t f d): Tas (Bräberfelb bei Sabersborf, Kr. (Buben, 1896.

Kauigfd), X.: Ausgrabungen in ber Umgegenb von 3<xbna (Kr. Wittenberg). Ulit* 

teilungen b. prov. Uluf. b. prov. Sa. ?u v^alle/S., S. 1—24. VTad)trag von 

J 0 r t f d), <!>., S. 24—28.

K e e 13 , W.: Ter Urnenfriebbof bei löabveiiborf. Oneburger Ulufeumsblätter 5906, 

s. 29 ff.

Kiefebufd), A.: Tic Vorgefd)id)te ber UlarE 23ranbenburg, in ^riebebUTielfe, 

Äanbesfunbe ber prov. 23ranbenburg III, Tie Polfsfunbe, 23erlin J9)2.

Terfelbe: Ter (Einfluß ber römifchen Kultur auf bie germanifdje im Spiegel ber 

Hügelgräber bes VTieberrbeins. Anbnng: Tie abfolute (Chronologie ber Augen* 

fibel. Stuttgart J908.

Knorr, Jr.: Jfriebböfe ber alteren (Eifenjeit in Scblestvig*Holflein. 15iel )9jo. 

König, Ul., unb H * n 3 e ’• (Einige bemerfenstverte Junbe aus bem 3erbfler Schloß* 

mufcum. Ulannus (Erg.*23b. 4, 1925, S. J7J ff.

König, Ul.: Tie Wanbaien im Kr. 3erbfl. Anbnltifd)e (Befcbidjtsblätter 1950/51, 

Heft 6/7, S. 5—57.

Terfelbe: Tas Äatenegräberfelb von 3erbft*Anfubn unb feine ^Schiebungen 311 anbercn 

Jriebböfen. Ulannus 25, 195.1, S. 275—522.

K 0 f f i n n a, (B.: Tie beutfdie Vorgefcbid)te, eine bervorragcnb nationale Wiffenfdjaft, 

Ulannus*23ibl. 9, 1956 7.

Terfelbe: Urfprung unb Ausbreitung ber (Bermanen in vor* unb frübgcfd)icbtlicber 

3eit. U1annus*23ibl. 6, 1954 3.

Terfelbe: 3u meiner Oftgermanenfarte. Ulannus j6, 1924, S. 160—j 75.

Terfelbe: (Bermanifcbe Kultur im erften 3ä*betaufcnb n. (Cbr. Ulannus*23ibl. 50, 1952. 

Terfelbe: Wanbaien in ber Wetterau. Ulannus 1 r/j 2, 1919/20, S. 40? ff.

Terfelbe: Wanbalifdje Vorpoften am rechten (Elbufer unb an ber Saale. Ulannusj6, 

1924, S. 278.

Terfelbe: (Bebrebte (Befäße unb Uläanbergefäße ber Hatenejeit. Ulannus 2, 1910, 

S. 242.

Terfelbe: Kömifcher (Einfluß auf bie (Bermanen. Ulannus j5, 1925, S. 5)5- 

Terfelbe: Tie (Brenjen ber Kelten unb (Bermanen in ber Äatenejeit. Korrefp. 231. f- 

Antbrop. 23b. 58, 1907, S. 57 f-

Terfelbe: Über gerinanifcbe Uläanberurnen. Korrefp. 231. f. Antbrop. 1907, 23b. 58, 

S. 165 ff.

Terfelbe: Über versierte (Eifenlanhenfpi^en als Kennjeidien ber Tftgermanen. 3- f- 

iE. 23b. 57, 1905/ S. 569 f-

Terfelbe: Tie 3eitbeftimmung ber Sfelettgräber von TrebiQ, Ulansf. Seefr. VT. T. 

A. 1905, S. 55—59.

Terfelbe: Tie Sueben im 3ufammenl><xnge ber älteften beutfeßen Völferbetvegungen. 

Weftbcutfcbe 3eitfd)r. J890, S. J99—2J6.

Koffinna, <B., unb p et er f en, (£.: Tie Karte ber germanifeben ^unbe in ber 

frühen Kaiferheit. Ulannus 25, J955, S. 6 ff.

Koftrjerrffi, 3- Tie räbebenverjierten (Befäße polens. Ulannus 15, )92j, S. 82 ff. 

Terfelbe: Tie oftgcrmanifche Kultur ber Spätlateneheit. Ulannus*23ibl. j8/j 9, 1919-
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Krone, d).: Sorgefd)id)te bes Äanbes Sraunfd)n?eig, J93J.

■Derfelbe: 3t»ei germanifdje (Bräberfelber ber Spätlatenejeit im Canbe Sraunfd)tveig. 

Ulannus 27, J95?z S. 407—423.

Krüger, 5b as Xeitergrab von Ulartvebel, in: ^efiblätter bes Wufeumsvereins

für bas Jürftentum Äüneburg, VTr. j (5928).

Serfelbe: 3ur -^erftellung ber Congefäfje. 57ie Kunbe I, ^eft 7/8, S. jo—)3.

Kucbenbud), (fr.: AItmärfifd)e Junbe bes ). unb 2 3b-n. Cbr. 2M>J*esfd)rift XXIV, 

J936, S. ijj—224.

^erfelbe: 3?ic altmärfifd)»oflbannöverfd)en Sdjalenurnenfelber ber fpätrömifd)en 3eit. 

3<xbresfd)rift XXVII, )938.

Kun fei, d).: (Bberbeffens vorgcfd)id)tlicbe Altertümer. J926, S. )88ff.

Serfelbe: pommerfdje Urgefd)id)te in Silbern. Stettin J95J-

•Derfelbe: 3Der Hläanber in ben vor» unb frühgefd)id)tlid)en Kulturen Europas. 

Warburg )92y.

Kupfa, p.: Späte ftvebifdje Conware aus ber Altinarf. 3«Vrcsfd)tift XV, )927z 

S. 6y ff.

Oerfelbe: 2)ie frühe Cifenjeit in ber Altmarf. 3<*t>vesf cfjrif t X, ]9J), S. 37 ff- 

Serfelbe: Altmärfifd)e (fibeln. 3«bvesfd)rift IX, 5910, S. 1 ff.

37erfelbe: 3ur Kenntnis ber nad)d)rifilid)en Altertümer ber Altmarf. St. S. III, 1, 

S. 24 ff-

Ha Saume, W.: Sorgefdjidjte ber Oflgermanen. SDanjig J934-

d. e d) I e r , 3-'- Kreuj, ^afenfreu; unb Orminful. Wannus 27, )93f, S. 343 ff- 

23erfelbe: Som ^afenfreu;, bie <Befd)id)te eines Symbols. Äcipjig J9342.

dien au, ITi.: Sacfofen, Wüblen unb Webftubl in einer jungfaiferjeitlidjen burgun» 

bifdjen Sieblung. Wannus 24, J932, j—3, S. 2jo.

d i n b e n f d) 11t i t, d..: Altertümer unferer bcibnifd)en Sorjeit.

d i f d), H-: Xömergräber in Wecflenburg. ITtecfl. 3b. Sb. 3?, J870.

Wagbalinffi, (0.: Cie brei datenefriebböfe von Konifow, (Beriig unb Werftn, Kr. 

Köslin (Pommern). Wannus 26, J934, S. J4?—J60.

W a r f d) a 11 e cf, K. H-'- Cer Urnenfriebbof von Slönsborf, Kr. Wittenberg, aus ber 

Spätlatenegeit. 3«bvesfd)rift XIV, J926, S. 49—88.

Cerfelbe: Cas datencgräberfelb bei Cammer, Kr. 3aud)»SeIgig. p. 3- J 8, J927- 

S. 2J2ff.

Cerfclbe: Cie Chronologie ber vorrömifd)en Cifcnjeit im ITTittelelbgcbiet. (Anaug.» 

Ciff. Cübingen.)

Wattbes, W.: Cie nörblidjen Clbgermanen in fpätrömifdjer 3eit. Wannus»SibI.

48, 1951-

Cerfelbe: Cie (Bermanen in ber priegnitg jur 3eit ber Sölferwanberung. Wannus» 

Sibl. 49, 193J-

Wengbin, d).: 3ur Kenntnis ber frühfaifergeitlidjen Hügelgräber im norifd)»panno» 

nifdjen (Brenggebiet. 3b. b. V. f. d.anbesfunbe in Vlieberöfterreid), J928, S. 30 ff. 

Cerfelbe: Einführung in bie Urgefdjidjte Sonnens unb Währens Keid)enberg J926. 

Werfel, d).: Katalog bes Altertumsmufeums ber Stabt Scrnburg. J9JJ-

Weftorf, 3-- Sorgefd)id)tlicbe Altertümer aus Sd)leswig»HoIftein. Harnburg )88y. 

Cerfelbe: Urnenfricbböfc in Sd)lestvig»H9lfiein. HÄTnburg j 886.

Cerfelbe: Cie Entftebung ber Schnalle. Serbanblungen b. Serl. (BefeHfd). f. An» 

tbrop., Etbnol. u. Urg. J884, S. 27—30.
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Ul i r t f di i n , 21.: (Bermanen in Sadjfen. Xiefa J955.

Ul i t f d) a<$. v.« Ul d r h e i in : (Ein germanifd)es (Brdberfelb bei Uliftelbad?. Wiener 

P- 5. S. 552 ff.

Perfelbe: (Bermanifd^e vfunbe aus bem 25e?irf Ulifielbady 3b. f. Äanbesf. f. Vlieber« 

öfterreich, >930, S.) ff.

Ulötefinbt, Überfidjt über bie Por« unb Jrübgefd)ichte ber ®raffd)aft Werni« 

gerobe. Sffcfrr. b. ^arjv. J9J7/ 25b. fo, S. j ff.

Perfelbe: 2lus thüring.«fäd)f. privatfammlungen vor« unb früljttefdjidjtlidjer Xlter« 

tümer. 5. f. IE. J9J7, S. JO9ff.

Ul 0 n t e l i u 5, d\: Kulturgefchichte Schwebens. Äeipjig 1906.

Ul u d), X.: Peutfd)e Stammesfunbe. 25erlin unb Ceipjig 5920 3.

Perfelbe: Per '.Eintritt ber (Bermanen in bie Weltgef deichte. (Sermanifche vfor« 

fchungen. Wien J9^.

Ul ü 11 e r , S-’o^cimer 8, 3-‘. Por« unb frütjgefcfyidftlidje Xltertümer ber prov. 

Hannover. Hannover J895.

Ulüller, S.: VTorbifdje Xltertumsfunbe. 25b. II. Straf bürg JS98.

Perfelbe: Orclning of Danmarks Oldsager. II. Jernalderen. JS8S—93.

Hermann, 25.: Pie ^erfunft unb bie frübeften Xustvanberungen ber Sermonen. 

Stockholm J924.

VTeumann, S.: Thüringen als Sermanenlanb. ^unbpflege J954, ^eft j, S. 4. 

Perfelbe: Pie SemarEung XUftebt in- vorgefd)id)tlid?er Seit. Tbür. ^dbnlein, 195L 

’oeft 7.

Perfelbe: Weimar in vor« unb frübgefchicbtlidjer Seit. Tbür. Jäbnlein, )954z ^»eft 2. 

VI i f I a f f 0 n , VT.: Pie vorgefdjidjtliche Jorfdjung in ber provinj Sad)fenz in Xnbalt 

unb Srof «Thüringen feit 5900. Ulannus k, )925z S. 23 j ff.

(b b l b a v e r / 'o-; ^ev germanifdje Schmieb unb fein Werfjeug, in: Hamburger 

Sd)riften jur Porgefd)id)te unb Sermanifchen Jrühgefd)id)te. Äeipjig J959- 

(blfer8«£ubivig: Per ^unb von Pyrmont. 25onner 3b. 38, )86yz S. 47 ff. 

peterfen, iE.: Sn ben frübeften Wanberungen ber Weftgermanen. Ulannus 26, )93z, 

S. j 66 ff.

P i cz 3- Ä.: Pie Urnengräber 25öl)mens. Äeipjig 5907.

Perfelbe: Le Hradischt de Stradonitz en Boheme. 1906.

pittioni, X.: La Tene in VTieberöflerreid). Wien )95o.

P l e 11 f e z ©■: Urfprung unb Xusbreitung ber Xngeln unb Sachfen. Urnenfriebhöfe 

VTieberfad)fens. 23b. III, <?eftj.

P r e i b e l, Pie abfolute Chronologie ber germanifdjen Jibel ber frühen römifdfen 

Kaiferjeit. Ulannus 20, J928z S. 79 ff.

Perfelbe: Sermonen in Böhmens ^rübjeit. Karlsbab unb Äeipjig )93S.

Suilling, vfr.: Pie Vlaubeimer Junbe ber ^allftatt« unb Cateneperiobe J905.

Xabemadjer, Pie Cbronol°£be ber Sermanengrabfelber in ber Umgebung von 

Köln. Ulannusj4z ^eft 3/4, )9zz, S. J87—249.

Xabig, W.: Pie Weftgermanen im Ululbenlanb. Sachfens Porjeit. 25ielefelb unb 

Äeipjig J9?6Z S. 49 ff.

Xitterling, IE.: Pas frübrömifche Äager bei v^ofbeim im Taunus. Vlaffauifdje 

Xnnalen 40, J9J2.



238 3al?resfd)rift für mittelbeutfdje X)orgefd>td)te

Seelmann, 5^.: 'billige vorgefd)id)tlid)e ffunbe aus llnbalt. 3«hre®fcf)rift HI/ 3904, 

3. 74 ff.

Terfelbe: lEin (ßräberfelb aus bet jüngeren Äatenejeit bei Kleinfulmau, Kr. Tejfau. 

3. f. iE. 3907, 3. 386—392.

Sdiirtviij, K.: 3ur X>orgefd)id)te bes ^arjes. 3tfd)r. b. v^arjv. Bb. 3-9,3926, 3. 3—43-.' 

Terfelbe: lEin Orabfunb ber frühen Kaiferjeit bei (Bueblinburg. Ulannus j6z 3924, 

8. 97.

Terfelbe: Tie Bopbornfd^anje bei Oueblinburg. Ulannus 24, 3932, 9.5-47 ff

S di m i b t z £.: Oefdjidjte ber beutfdjen Stämme bis jum llusgang ber ’Oölfertvanbe* 

rung. Tie Weftgermanen. I. Teil. Ulünd)en 3938 2.

S d) r a n i I z 3.: Tic Torgefchidjte Böhmens unb mährens. Berlin unb Äeipjig )928, 

in: (Brunbrip ber flarrifdjen Philologie uni? Kulturgefd)id)te.

S dt r 0 b e r z iE.: Sadjfen unb Theru®fer. VTieberfädjf. 3b. f. Äanbesgefd). joz J933, 

S. ff.

S d) r 0 11 e r z 3ur Beftattungsrveije ber Weftgermanen. Kunbc, ]93f, S. 23-.

Scbudjarbt, T.: Tas tedjnifdje Ornament in ben Anfängen ber Kim fr. p. 3- lz 

3—4/ 3. 366z Taf. 43.

Sd)uljz W.: Tas germanifd)e v^aus in ber vorgefd)iehtlid)en 3eit. inaiinus»BibL nz 

39*3 2.

Terfelbe: 2lrd)äologifd)cs jur ®efd)id)te ber ^ermunburen. Ulannus tErg.^Bb. 5,. 

]923z *3. 48 ff.

Terfelbe: Junbe aus bem Beginn ber frühgefd)id)tlid)en 3eit in ber Ä. f. T.^alle. 

3ahresfd)rift 33, 392^ 3. 27 ff.

Terfelbe: Tie Oermanen Ulittelbeutfdjlanbs in ben erften 3<3hrhunberten unferer 

Seitredjnung. Knhaltifdje Oefd)id)tsblätter 392.5', 3.34 ff. (^.3).

Terfelbe: 3ur lEntftebung ber Kugenfibel. Oermania Bb. 30, 3926, S. jjo—332. 

YlVOr ab: YOaffemOrab

Wbg.t Winbungen

3tr.: 3eitred)nung

Terfelbe: Kleinere Junbe ber jüngeren Äatenejeit aus ber Äanbesanftalt für Tor>

gefd)ichte ^alle. 3ahresfd)rift XIVZ 1926, S. 3J3ff.

Terfelbe: Staat unb Oefellfdjaft in germanifdjer Torjeit. Bb. IV ber DorjeiU 

büdjerei. Äeipjig J926.

Terfelbe: Oefd)id)te ber Bevölkerung Ulittclbeutfdjlanbs von ber jüngeren Steinjeit 

bis jum Untergang bes Thüringer 2veid)esz in: Ulannus lErg.^Bb. 5, 3927, 3. 39 ff* 

Terfelbe: Keltifdje Bevölkerung unb keltifdjes Oetverbe in Ulittelbeutfdjlanb. Tag. 

25er. b. Knthrop. Kongr. Köln, 3927, 3. ff.

Terfelbe: lEin Kaftenverfdjlufj ber mittleren römifdjen 3eit von Wetjenborf, Kr. 

Ouerfurt. 2fahresfd)rift XV, 3927, 3. 92—97.

Terfelbe: ^ermunburen, Thüringer unb bie Bevölkerung ber frühgefd)id)tlid)cn 3eit 

in Böhmen. Ulannus 20, J928, 3.397—203.

Terfelbe: 3tvei 2?efrattungsplätje ber Äatenejeit bei llrtcrn an ber Unftrut. Wefb 

germanifch^ojlgermanifd). Ulannus 20, )928, S. 3 86 ff.

Terfelbe: Tie Bevölkerung Thüringens im letzten 3«hrl)tinbert v. Ohr- auf ®runb 

ber Bobenfunbe. 3abresfd)rift XVI, 3928.

Terfelbe: Ter Wanberjug ber Kimbern jum Oebiete ber Boier. Oermania 3929, 

3.339—343.
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Berfelbe: U2ittelbeutfcbdübn?eftbeutfd)e Besiegungen in ber fpätrömifd)en (Bermanetv 

kultur. 6d)umad)er*Jefkfd)rift J93O, 6. 359 ff.

Berfelbe: (Dfb unb Tlbgermanen in fpätrömifd)er Seit in ben ©ftkreifen ber provins 

6ad)fen. 3ahresfd)rift XIX, 5935, 6. 62 ff.

Berfelbe: Bie 6kelettgräber ber fpätrömifcf)en Seit in UTitteIbeutfd)lanb. Ulannus* 

Bibi. 22, 5922, 6. 95—507.

6 d) u m a d) e r, 2t.: Berscidmis ber 2lbgüffe unb wichtigeren Photographien mit <Ber* 

manenbarftellungen. Kataloge bes Xöm.*germ. 3entralmufeums Ulains, 5952. 

Berfelbe: (Brabfunbe bes 5. 3<*hr^ur,berts ber Swebi Nicretes. 21. u. <). B. Bb.

6. 370 ff., Taf. 63—64.

Berfelbe: (Bermanifche (Brabfunbe ber 6pätlatene* unb frühen 2taifer$eit. ifibenba, 

6. 409 ff., Taf. 70.

Berfelbe: <Bermanifd)es 6pätlatenegrab von Ulufd)enl)eim. (Bermania 4, J920, 6.75 ff.

6 d) w a n t e s , (B.: Bie (Bräberfelber ber älteren Lifen$eit im öfklid)en Hannover.

p. 3. 5, 5909, 6. 540 ff.

Berfelbe: Bie älteren Urnenfriebl)öfe bei Uel$en unb Lüneburg. Bie Urnenfrieb* 

höfe VJieberfad)fen8 Bb. I, 5—2, 5955.

Berfelbe: 3ur tEntwicflungsgefchichte ber Uläanberurnen bes Llbgebietes. p. 3. 7,

5955-, 6.45—67.

Berfelbe: Bemerkungen über bie getrennt gefdjledjtigen ^riebhöfe ber Lateneseit 

unb frühen römifd)en 3cit. 2(rch. f. 2lntl)rop. 5923, 8. 225.

Berfelbe: 3ur Typologie ber 2lugenfibeln. p. 3. 55, 5924, 6.538.

Berfelbe: 3ur Typologie ber 2lugenfibeln. 2lrd). f. 2lntl)rop. Vj. ß. 25, 5927, 6.35 ff. 

Berfelbe: Bie Herkunft ber Langobarben. VJad)r. f. Vlieberf. Borgefd), ^eft 2,5925. 

Berfelbe: 5wei römifdje Bronseeimer ber frühen Kaiferseit. Lüneburger Ulufeums* 

blätter, ^eft 9, 5954-

Berfelbe: Thaukifd)e 6ieblungen im 2lmt XiQebüttel. Tag. Ber. b. btfd). 2lntl)rop. 

(Bef. 5928, 6.5 22 ff.

Stampf u^, X.: (Bermanifdje Branbgräber ber Lateneseit am Vjieberrljein. Ulan* 

nus 30, J938, ^eft3, 6. 385—404.

Stimming, X.: 2tnod)en* unb ^orngeräte forme Tierrefte in vorgefd)id)tlid)en 

(Brabgefäfien ber Tlb^avelgegenb. Ulannus 26, 5934, 6. 246—265.

Berfelbe: Jrührömifd)c ^funbe aus ber Ulark Branbenburg unb ihre Umgebung. 

Ulannus 7, <?eft 3—4, 5916, 6.342—46 unb Taf. 37—43.

Tackenberg, 2t.: Bie Wanbaien in Vjieberfd)Ieften. Borgefd). Jorfd). Bb. j, <>eft 2. 

Berlin 5925.

Berfelbe: Bie 2tultur ber frühen Lifen$eit in Ulittel* unb Weftl)annover. v^ilbes* 

heim 5934.

Tifd)ler, J.: Bie ältere römifd)e 2taiferseit in Sd)leswig*^olftein. 5936. 

Berfelbe: Juhlsbüttel, ein Beitrag $ur 6ad)fenfrage. 5937.

T i f d) l e r, O.: Über (Blieberung ber Latene*periobe unb über bie Bekoration ber 

Tifenwaffen in biefer 3eit. 2torr. Bl. f. 2lntl)rop. 56, 5885, 6.55-7 ff.

Unbf et, 3.: Bas erfke Auftreten bes Tifens in Vlorbeuropa. Jamburg 5882. 

Uslar, X. v.: Weftgerinanifd)e Bobenfunbe. Berlin 5938.

Boegler, 21.: Bas ^eimatbud) bes 2treifes 6d)weiniQ. 593) u. 5934 (5. u. 2. Teil). 

Bog, A. *6timming, <B.: Borgefd)id)tlid)e Altertümer aus ber Ulark Branben* 

bürg. 5887.



2^0 ^abresfcbrift für mittelbeutfdje Vorgefcbicbte

Wal? le, iE.: 3Die Kulturen unbDölfer ber älteren iEifenjeit im Jlu^gebiet ber Saale. 

3al?resfd?rift X, )9)), S. 89 ff.

Waller, 21.: d?auEifd?e (ßräber an ber Vlorbfeefüfte. Ulannus 28, J955, S. 40 ff. 

sDerfelbe: Cljaufifdje Sieblungen an ber Vlorbfeefüfte. p. 3. 22, J93), *5. 143 ff. 

WcgetviQ, W.: 2?ie langobarbifdje Kultur im (bau Ulostvibi. Urnenfriebljöfe in 

Vlieberfadjfen, 23b. 2, )—2, )957-

Weigel, UL: iDas (Sräberfelb von 5Dal?ll?aufen. 2lrd?. f. 2lntl?rop. 23b. 20, J895, 

S. 2)9—248.

Werner, 3.: 5ur Herkunft unb 3eitftellung ber Hemmoorer lEimer. Bonner Zfo. 

)956, S. 398—41°-

Wilde, UL: 2?ie Betvobtier (bfttbüringens in vorgefd?id?tlid)er 3eit im Äidjte ber 

allgemeinen 2?orgefd?id?te unb nacf) Ijeimifdjen ^unben. 5eitj )92), S. 76 f. 

2>erfelbe: 3?cr 3ei^er Kreis unb feine Bevölkerung. 3ei^ )927 2, S. 66 ff. 

Wi Ilers, ^.: 5?ie römifcfyen Bronjeeimer von ^emmoor, nebfi einem llnbange über 

bie römifdjen Silberbarren aus STbersborf. Hannover unb Äeipjig )9oj.

SDerfelbe: VTeue Unterfudjungen über bie römifdje 23ron;einbuftrie von Capua unb 

Vliebergermanien. J907.

3eufj, K.: 37 ie SDeutfdjen unb bie Vladjbarflämme. Ulündjen )837. (Vleubrud )9O4.)



Hbkürzungsverzeicbms.

a) Schrifttum:

Almgren: Almgren, O. Studien über norbeuropäifche Jibelformen. Mlannus* 

Bibi. 52.

Anhalt. (Sefchichtsbl.: Anbaltifche <befchicf)tsblätter.

Beltg, Altertümer: Beltg, X. Tie vor* und frübgefchichtlicpen Altertümer des 

®roßb. Mlecflenburg*Schtverin, Tie lEifengeit.

Belig, Tafelband: Tafclbanb gu Beltg, Altertümer.

Botin: Bolin, Sture. Fynden av romerska mynt i d&t fria Germanien. Äund 

1926.

Taefar, 25. ®.: Caesar, Bellum gallicum.

®ötge*^öfcr*3fchiefche: (BöQe*'^öfer*3fcbiefcI)e, Tie vorgc|d)id)tlid)en Altertümer 

Thüringens.

(örunbrip Sachfens: Jrengel*Xabig*Keche, (Srunbrifg der Borgefcbichte Sachfens. 

Teipgig 1954-

^oftmann, Targau: ^oftmann, Thr., Tier Urnenfriebhof bei Targau in der pro* 

ving Hannover.

^«cob^riefen, Urgefchichte: Oacob, J., ^riefen, Tinfübrung in Vlieber*

fadjfens Urgefchichte.

3«bn, Bewaffnung: Zfafyn, Ml., Tie Bewaffnung der (Bermanen in der älteren 

Tifengeit. Mlannus*Bibl. ]6.

3abrb. Äpg.: Jahrbuch des ftädtifdjen Mlufeums für Bölferfunde gu Teipgig. 

□ahresfdjr.: 3abrcsfchrift für die Borgefd)ichte der fäd)fifdytbüringifd)en Äänder. 

Jvautgfch, Mitt. 2 (bgw. Mitt. 5): Kautgfch, Mitteilungen aus dem provingial* 

mufeum der proving Sachfen gu v^alle, ^eft 2 (bgw. <$eft 5).

Krufe, T. A.: Krufe, Teutfche Altertümer.

£indenfd)mit: Äindenfchmit, £., Altertümer unferer heibnifchen Borgeit, Bö. I—V. 

Mlannus: Mlannus, Jeitfchrift für Borgefchichte.

Mlannus*Bibl.: Mlannus*Bibliotbef = Mlannus Bücherei.

Mlannus (Erg.* Bd.: Mlannus »Frgängungsbanb.

Vjad)ricbtenblatt: VTadjrichtenblatt für deutfdje Borgeit.

Ml. A. (5. W.: Mitteilungen der Anthropologifchen (Befellfchaft in Wien.

VI. T. A.: VJachrid)ten über deutfdje Altertumsfunbe.

p. 3.: präbi^orifche 3eitfd)rift

Stendaler Beiträge C= St. B.): Beiträge gur (Befcbicbte, Tandes* und Bolts* 

funde der Altmarf.

Uslar: Uslar, X. von, Weftgermanifche Bodenfunde des j.—5. ^ahrhunberts 

n. T^r. aus Mittel* und Weflbeutfchlanb.

B. A. d. prov. Sachfen: Borgefchichtliche Altertümer der Proving Sachfen. 

Wegewiig: Wegewiig, W., Tie langobardifd)e Kultur im (bau Mloswibi. 

Willers, VT. U.: Willers, 5^., Vleue Unterfuchungen über die römifdje Bronge* 

induftrie von Tapua und Vliebergermanien.

3. f. T.: 3eitfd)rift für »Ethnologie, Anthropologie und Urgefchichte.

□ aljresfdjrift, Sb. XXXII 16



2^2 3al?re5fd)rtft für mittelbeutfcbe Dorgefcbicbte

b) Sonnige Kürzungen, fotveit nicfyt ohne weiteres verftänblidy.

21K: Silbermünje

KU: (Solbmün?e

b.: bei

Seil.: Seilage

Ser.: Seridjte

Se?.: Se?irF

Sr.; br.: Sronje; bronzen

2?.: Denar

Dm.: Durdjmeffer

Dresben, 3tvinger: IJTufeum für ITiineralogie, (Geologie unb Dorgefd)id)te in 

Dresben, 3tvinger

iE.; e.; eif.: iEifen; eifern

f. g.: fein geraubt

J. u.: Junbumftänbe unbekannt

faj. (fajett.): fajettiert

Jbft.: Junbftelle

<5. J.: (Sefd)loffener Junb

(Sr.: (Srab

gr. Sr.: (Srofibronje

gr. Dm.: größter Durcbmeffer

’o’• ^eft

i. Dm.: int Durd)meffer

Snb-: Snbalt

i. g.: int ganzen

2ig.: Jahrgang

Kgr.: Kiesgrube

Fl.: Flein

Kr.: Kreis

Äbr.: Äeid)enbranb

£. f. D. ^alle: Äanbesanfialt für DolFbeitsFunbe, ^alle a. b. S.

m.: mit

tn. u. J.: mit umgebogenem Juf;

ITTä.: UTäanber

UTbl.: UTefttifdiblatt

mitt.: IHitteilungen

ITtuf.: tKufeum

Priv. Sef.: privahSefit?

Kd.: Xäbdtcn

fd)tv. gl.: fdjntar? gldn?enb

fenFr.: fenFredjt

Qi.; ft.: Silber; ftlbern

Slg.: Sammlung

St. Ibluf. Serlin: Staatlid?es ITtufeum für Dor* unb Jrübgefd)id?te, Serlin. 

Der?.; ver?.: Derjierung; verjiert







Tafel I

2.

Situiert bet Jorm I unb Töpfe bet .form £ unb 5»

UTetsborf (2Ibb. 5 u. 3) Polleben (2lbb. 2)

■Rtüdretn ( „ 6) ^Ietnjetbfl ( „ 1)

Vfienbutg ( „ I)

























ZTafel VII

Derjierungsmufter an (Sefdfjen bet Stufe C.

2Ueinjerbft (2lbb> I) Strefotx» (21 bb. 1)

2<abnsbotf ( „ 2) XLinbau/Setge ( „ 5-—12)

Zabna { „ 3 u. H—15) 2ieuben ( „ 13)





Tafel VIII

(5efd)Ioffene <funbe aus t)effau (2lbb. 1—5 u. 2Ibb. 6—8). 

(Brabfunb aus IDeiben (2lbb. 9—II).

r
?





«Tßfel IX

<funbe vom ökübevfelb IHörffleeberg (2lbb. I—2). 

©rubfunb aus 25ßt>ewii3 (2lbb. 3—5).

©tßbfunb cus Sd>ermen (2lbb. 6—8).





<CafeI X

8 9

(Srabfunbe aus Wulfen (2lbb. I—2 u. 3—£). 

(Srabfunb aus ^effau (2lbb» 5—-7)» 

(Brabfunb aus <5tiemfd>leben (2lbb» 8—9)«



■



Cufel XI

(Brub a vom (Bmberfelb Wulfen.

40





Tafel XII

(Befafje unb Beigaben vom CBräberfelb Wulfen.





KÜafel XIII

(Stab a vom (Srdberfelb lUeinu’rbft





Cafel XIV

®rab i vom ©töberfelb 25orniQ (2lbb. I—i). 

Orabrefte vom (Srdberfelb Börnig (2Jbb. 5—10).





ITafel XV

®rabfuni> von Prebet









Wafel XVII
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-
j
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7 8

Situiert ber ^orm 2 (Stufe A) vom (Btdberfelb 2\tud>evn.





Cafel XVIII

2

4

Situlen bet <form 2 (Stufe A) vom (Brdberfelb Ivtücbern.









Cafel XX

7 9-10

Situlen un6 töefdfjproftle vom (Bräbcrfelb jRrüd>crn.





fcafel XXI

Waffen vom (Sräberfelb jRrüdjern.





XCafel XXII

Scbilbbucfel, VTdgel unb Scbtlbfeffeln vom (Brdberfelb Isrucberm





Tafel XXIII

(Bt-abrefte vom (Bräberfclb Somit; (2lbb. I—9). 

(Brabfunb von Strefoxv (2lbb. IO—12).

Xtleffer vom (Bräberfelb Stuckern (2lbb. 13—21).





Cafel XXIV

10

Beigaben vom (Bräberfelb ^Rrüd>ern.









Cafel XXVI

(Srabfunb rort ^effau^oßlau (2Xbb* I—2)*

Orcbfunb »on £>effau’®roftfüt>nau (2lbb. 3—£)*





Tafel XXVII

(Stab £53 vom (Bräberfelb Hinbau/Sorge (2lbb. I—2). 

(Stab IOO vom (Bcäberfelb Htnbau/Sorge (2lbb. 3—II).





Sßfel XXVIII

(Stab 80 vorn <5rdberfel8 Cinbßu/Sorge (2Ibb. I—3) 

®tßb 55 „ „ „ „ (2Ibl>. t—6)

(Stab *2? „ „ „ „ (2lbb. 7—13).





Tvfel XXIX

10 11

(Stab £27 vom Ordberfelb ilinbau/Sorge (2lbb. I—£). 

<Brab 8? vom (ßrdberfelb iLinbcu/Sorge (2lbb. 5—12).





^Cöfel XXX

(Stab £30 vorn (Brcbetfelb Ctnbau/Sotge (2lbb. I—10). 

(Stab £32 vom (Sräberfelb fLtnbau/Sotge (2Ibb. II—15).





ZTafel XXXI

(Stab £25 vom ®räberfcI8 XUrtbau/Sorge (2(bb. I—5)

®rab 60 vom ©räbetfelb ittnbau/Sorge (2lbb. 6—8)

(Stab 52 vom (Bräbecfelb £tn8ßu/Sorge (2lbb. 9—12).





fcafel XXXII

®rab 93 vom (Brdbevfelb fLinbau/*5ovge (2lbb. I—£)♦ 

<5rab vom <5rdberfelb £tnbGu/Sorge (2lbb. 5—12). 

(Stab 161 vom ©rdbcrfelb Cinbau/*5ovge (2lbb. 13—H).





Tafel XXXIII

(Brab 133 r»om (Braberfelb £inbau/*5ocge (2lbb. I—IO), 

(Brab 6 rcrn (Bräberfelb Ctnbau/^erge (2lbb. II—H; baju Taf. 3, 8).





^Tafel XXXIV

1

(Stab 3 fom ördberfelb iltnbau/Sorge*





ZTafel XXXV

(Stab £52 vom (Bräberfelb Hinbau/Sorge (2Ibb. I—5).

(Stab $55 vom Oräberfelb Cinbau/Sorge (2Ibb. 6—II).

(Stab £05 vom (Sräberfelb flinbau/Sorge (2Ibb. 12—13).

(Stab £00 vom (Bräberfelb Htnbau/@otge (2lbb. I£—17).





Cafel XXXVI

T’eq'cbteöene (Befdfje vom (Brdberfelö Einbau/Sorge.





Tafel XXXVII

Sttulen bet 2 (Stufe C) rem (Sräbetfelb Hinbau/Sorge.





Cafel XXXVIII

®rab 16 vom (Brabetfelb £Jnbau/*5orge (2lbb. I—|). 

(Befaße unb eine Jtbel vom ©räbevfelb ßJnbau/Sorge (2Ibb. 5—II),





ZTafel XXXIX

®rc;b 128 vom CSrabetfelb fLtnbau/Sorge (2lbb. I—5). 

(Bvab £56 vom (Sräberfelb Ctnbau/Sorge (2Ibb. 6—8). 

<5tab 22 vom Oräbevfelb Hinbau/Sorge (2lbb. 9—II).









Tafel XLI

1 * 3

7 8 9 io 11

Sieblunrjsroare aus:

VTienburg

Obermöllern

ITIennewii;

Oltefa 

(Blaujtot

(2lbb. 1—2). 

(2lbb. 3). 

(2lbb. £). 

(2lbb. 5 u. H). 

(2Ibb. 6—8 u. 12).

Serbfl

SdjFeubiQ

Teuchern 

Unterrifjborf

<5ofj8c>rf

(2lbb. 9)< 

(2lbb. 10) 

(2lbb. II). 

(2lbb. 13). 

(2lbb. 15).





Cafel XLII

*5teblungsware aus: 

korna (2lbb. I—H).

@traad> (2lbb. 15—25).





Tafel XLIII

(Brabfunbe vom (Brdberfelb WörmliQ (2lbb. I—5; 2lbb. I—3'= G. F.). 

(Brabfunb von (Betwifcb (2lbb. 6—9).

(Brabfunb von fbobntQ (2lbb, IO—12).





Tafel XLIV

^rcnaeetmergrab vcn





Tafel XLV

Inhalt (?) Tas Sronjeeimergrab von 23ocniQ.


