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Ein reich ausgestattetes Brandgrab vom Graberfeld Ichstedt, 

Kr. Artern (Land Thuringen)

Von Matthias Becker, Halle (Saale)

Mit 4 Abbildungen

Seit 1988 fiihrte der Bereich Ur- und Friihgeschichte der Humboldt-Universitat zu 

Berlin in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum fur Vorgeschichte Halle (Saale) auf 

dem Gelande eines Graberfeldes der rbmischen Kaiserzeit bei Ichstedt, Kr. Artern 

(Flurstiick „Am Giinthersberg“), in jahrlichen Einsatzen Bettungsgrabungen durch 

(Becker 1990).

Bisher ist das Graberfeld erst zu einem Teil untersucht. Trotzdem sei an dieser Stelle 

schon eines der wichtigsten der bislang bekannten Graber des Bestattungsplatzes kurz 

vorgestellt, da sich aus diesem Fund neue Aspekte sowohl fur die Bewertung von 

Brandgrabinventaren generell als auch fiir das Verhaltnis von Brand- und Korpergrab- 

inventaren zueinander im mitteldeutsch-thiiringischen Raum ergeben. Eine detaillierte 

Analyse des Grabes in bezug auf die Gesamtbelegung des Graberfeldes soil erst nach 

AbschluB der Grabung in einer zusammenfassenden Auswertung erfolgen.

Der Fundplatz befindet sich an einem zum Kyffhauserbach zulaufenden Hang des 

Kyffhausers. RegelmaBige Beackerung und die Hangneigung bewirkten eine standige 

Erosion. Vor Beginn der Ausgrabungen waren bereits einige der Graber durch den Pflug in 

Mitleidenschaft gezogen und teilweise zerstort worden. Die Untersuchungen ergaben, daB 

die Mehrzahl der Bestattungen so flach liegt, daB auch sie in allernachster Zeit durch 

teilweise oder vollstandige Zerstorung bedroht sind. So ist die ziigige Weiterfiihrung der 

Grabungsarbeiten dringend geboten.

Nach Ausweis der aus drei Grabungskampagnen bekannten Graber stammen die 

friihesten Belegungen noch aus der Spatlatenezeit. Die bisher jiingsten Funde sind in die 

spate rdmische Kaiserzeit zu datieren. Das hier vorzustellende Grab gehbrt in diese spate 

Phase der Belegung.

Es handelt sich um ein Urnengrab, bei dem sich die Oberkante der Urne an der 

Unterkante der Pflugschicht befand. Der Bodendruck bei der Beackerung des Feldes hatte 

das GefaB mehrfach reiBen lassen. Direkt fiber der Urne, deren Rand fast beriihrend, verlief 

eine Pflugspur.

Weder im Profil noch im Planum war die Verfarbung der Grabgrube erkennbar. Teile des 

Inventars lagen auBerhalb der Urne, vor allem in deren Schulterbereich. Ihre Anordnung 

legt die Vermutung nahe, daB die Grabgrube nicht wesentlich groBer als die Urne war, ohne 

daB jedoch eindeutige Angaben zu Form und GriiBe gemacht werden kbnnen. Zum 

Inventar des Grabes gehbren folgende Stiicke:

A a) Leichenbrand.

Ab) GefaB, Ton, mit geradem Boden, maBig, fast gerade ansteigendem Unterteil, Bauch-Schulter - 

Umbug, leicht einschwingendem, abgesetztem Hals, Randlippe. Ab Umbug nach unten, 

regelmaBig verteilt, drei nasenartige Knubben, sehr diinn waagerecht durchlocht. Auf der
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Schulter, oben und unten von je einer Rille begrenzt, weitraumige Sparrenmuster aus Zweier- und 

Dreierstrichgruppen. Dunkelgrau; H. 18,6; Bdm. 10,8; gDm. 29,0; Mdm. 24,0 cm (Abb. 1, I).

Ac) Einige unverzierte Wandungsscherben mehrerer GefaBe.

Ad) GefaB, Terra sigillata. Bilderschiissel Dragendorff 37 des COMITIALIS V, Rheinzabern1. 

Hellocker — dunkelgrau, rotlichbraun. Gegliiht. Etwa zur Halfte vorhanden; H. 11,5; Stand- 

ringdm. 7,7; Mdm. 19,0 cm (Abb. 1, 2).

Ae) GefaB, Bronze. Stark durch Feuer deformierte und beschadigte Teile des GefaBkbrpers, 

keilfonniger Rand, darunter umlaufend zwei Parallelrillen. An einigen Stricken groBflachig blasig 

geschmolzene Glasreste anhaftend. Typ unbestimmbar, wohl eher Becken. Unvollstandig 

erhalten; Wandst. 0,07 — 0,1; Randst. 0,2 cm.

Af) GefaB, Gias. Schmelzreste bis zu 1,0 cm Dm. in grbBerer Menge von hellem, fast weiBem. 

durchsichtigem Gias. Dazu gehdren auch die Schmelzen auf den Bronzeresten. Unbestimmbar.

Ag) Spinnwirtel, Ton. Asymmetrisch doppelkonisch, groBere Konushalfte oben mit umlaufender 

Reihe von Punktstempeln, dariiber zwei, darunter eine umlaufende Rille. Dunkelgrau; H. 2,0; 

Dm. 3,1/0,7 cm (Abb. 2, 4).

Ah) Spinnwirtel, Ton. Rundlich, Korper leicht melonenfbrmig gerippt. Grau; H. 2,0; Dm. 2,5/0,6 cm 

(Abb. 2, 3).

Ai) Spinnwirtel, Ton. Symmetrisch rundlich doppelkonisch. Sekundar gebrannt. Graufleckig; 

H. 1,4; Dm. 2,1/0,6 cm (Abb. 2, I).

Ak) Spinnwirtel, Ton. Asymmetrisch doppelkonisch. Sekundar gebrannt. Dunkelgrau: H. 1,3; 

Dm. 2,1/0,5 cm (Abb. 2, 2).

1 Fiir die Bestimmung und Datierung der Terra sigillata mochte ich Herrn Dr. R. Laser, Berlin, 

herzlich danken.
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Abb. 2. Ichstedt. 1 — 4 Spinnwirtel; 5 Scheibenfibelfragment; 6 Armring. 1 — 6 = 1:1

Al) Scheibenfibel, Silber. Fragmente der Grundplatte, des Randstreifens und drei Niete erhalten. Auf 

runder Grundscheibe umlaufend ein ca. 1,0 cm breiter Silberblechstreifen. In der Mitte 

urspriinglich 4 Niete quadratisch angebracht, um einen Aufsatz zu halten. Stark durch Brand 

beschadigt und nur fragmentarisch erhalten; Dm. 5,0; H. 0,8; St. 0,04 cm (Abb. 2, 5).

Am) Armring, Silber. Umeinandergewickelte Enden, eine Umwicklung mit 15 Windungen erhalten; 

Dm. 5,5; St. 0,3 cm (Abb. 2, 6).

An) Nadel, Silber. Beidseitig abgebrochenes Teilstiick, eines der beiden Enden noch durch 16 

schwache Querrillen profiliert; L. n. 7,1; Dm. 0,25 cm (Abb. 3, I).

Ao) Kegel, Bronzeblech. Zentral durchlocht; H. 0,7; Dm. 2,5/0,4 cm (Abb. 3, 2).

Ap) Kettenglieder, Bronzedraht. 3 Stuck, zusammenhangend; Dm. 0,7/0,1 cm (Abb. 3, 3).

Aq) Doppelkndpfe, Bronze. 2 Stuck. Pilzfdrmiger, halbrunder, hohler Kopf und schwacher Gegen- 

knopf. Teilweise in Glasschmelze eingeschmolzen; H. 0,7; Dm. 0,7 cm (Abb. 3, 4).
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Abb. 3. Ichstedt. 1 Nadelfragment; 2 Blechkegel; 3 Kettenglieder; 4 Doppelkndpfe; 5 — 8 Perlen:

9 Nagel: 10 Dreilagenkamm. 1—10 = 1:1

Ar) Messer, Eisen. Abgesetzte Griffangel mit abgeplattetem Angelende; L. 15,6; Br. 1,3 cm 

(Abb. 4, 5).

As) KastenschloBblech, Eisen. Gewdlbte obere Platte auf trapezformige Grundplatte iiberlappend, 

an den Ecken und der Uberlappungsstelle Nagelldcher; L. 10,7; Br. 2,9/4,8; H. 1,5 cm 

(Abb. 4, 2).
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Abb. 4. Ichstedt. 1 Knochennadelfragmente; 2 Beschlagblech des Kastenschlosses; 3 SchloBfeder;

4 Beschlagbleche; 5 Messer. 1 — 5 = 1:2

At) SchloBfeder, Eisen. Grundstab zur Ose gebogen, diese abgebrochen und zusammengedriickt; 

L. 17,6; Br. 1,0; H. 0,9 cm (Abb. 4, 3).

Au) Beschlage, Eisen. 2 Stiick, rechteckig, an jeder Schmalseite eine Durchlochung; L. 10,2; Br. 2,3; 

St. 0,15; L. 10,1; Br. 2,5; St. 0,15 cm (Abb. 4, 4).

Av) Nagel, Eisen. 3 Stiick, 2 davon krampenartig umgebogen mit groBem rundem Kopf; 

L. 2,2 —3,2 cm (Abb. 3, 9).

Aw) Perle, Gias. Urspriinglich mit eingelegten Vierecken, darin ein Strahlenmuster. Stark durch 

Brand beschadigt; H. 1,2; Dm. 1,5 cm (Abb. 3, 6).

Ax) Perle, Gias. Urspriinglich wohl hellblau durchscheinend mit eingelegten opaken Faden. Muster 

nicht bestimmbar. Stark durch Brand beschadigt (Abb. 3, 8).

Ay) Perle, Gias. Urspriinglich mit eingelegten, sich kreuzenden Faden. Durch Brand stark 

beschadigt; H. 1,1; Dm. 1,6 cm (Abb. 3, 7).

Az) Perlen, Gias. 3 Stiick, hellblau, unverziert, alle durch Brand beschadigt, davon eine stark 

zerschmolzen; H. 0,5; Dm. 0,7 cm (Abb. 3, 5).

Ba) Perlen, Gias. 2 Stiick, zusammengeschmolzen, unbestimmbar.

Bb) Glasschmelz. 3 Stuck, wohl von Perlen. Unbestimmbar.

Be) Nadeln, Knochen. Reste von mindestens 2 Exemplaren mit profiliertem Kopf. Durch Brand 

beschadigt; L. 17,0 und 11,0 cm (Abb. 4, I).

Bd) Dreilagenkamm, Geweih. Punktkreismuster auf der Griffplatte. Eisennieten. Wenige Reste 

erhalten. Durch Brand beschadigt (Abb. 3, 10).

Be) Urnenharz. 2 Stuck.

Anthropologische Untersuchung des Leichenbrandes durch Frau Dr. B. HeuBner, Berlin:

Der Leichenbrand wog ca. 500 g und hatte eine weiBlichgraue Farbung, was Riickschliisse auf eine 

vollstandige Verbrennung und eine Verbrennungstemperatur von 700“800 Grad C zulaBt. Vom 

Schadel waren viele Fragmcnte erhalten. Die Wanddicke lag zwischen 2,5 —3,3 mm, die Nahte waren
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nocb offen. Als signifikante Schadelfragmente waren eine rechte pars petrosa (Innenohr), je ein 

Fragment des linken und rechten os frontale mit dem Rest eines scharfkantigen oberen Orbital- 

randes erhalten. Vom Kiefer fand sich ein Unterkieferfragment der linken Seite mit der buccalen 

Wand und den Alveolfragmenten des Molarenbereiches. Des weiteren ein kleines Unterkieferfrag

ment des rechten Molarenbereiches und ein Unterkieferfragment rechts mit lingualer Wand und 

den Alveolenfragmenten von Nr. 3 und Nr. 4. Von den Zahnen waren die Wurzelfragmente von 

1 I, 2 C, 2 P und 3 M erhalten. P-Wurzelfragmente ganz minimal, noch nicht vollstandig geschlos- 

sen. — Die groBen Langknochen wiesen eine Wandstarke von 3 — 4 mm auf, die Muskclmarken 

waren schwach. Als signifikante Fragmente fanden sich die Reste einer mittelgroBen patella und 

die Epiphysenfragmente von Humerus und Femur. Die Langknochen sind insgesamt recht grazil 

und klein.

Diagnose: Bei dem vorliegenden Leichenbrand handelt es sich sehr wahrscheinlich um die 

Bestattung eines juvenilen bis friihadulten (15 — 20) Jahre alten weiblichen Individuums. Die 

Fragmente sprechen dafiir, dab es sich um ein kleinwiichsiges graziles Individuum gehandelt 

haben muB.

Zahlreiche Funde dieses Grabes bieten Anhaltspunkte zur Datierung." Zu der Scheiben- 

fibel, deren Form sich trotz der wenigen vorhandenen Bruckstiicke recht sicher rekon- 

struieren laBt, finden sich nur wenige, aber durch ihre Fundumstande gut datierbare 

Paralleled. Sie ist der Serie I, Var. I, Gruppe lb Dolinek nach S. Thomas (1967, S. 22ff.) 

zugehorig. Vergleichsfunde liegen aus verhaltnismaBig reich ausgestatteten Korpergrabern 

von Nienburg und Erlbach vor, die in den Horizon! der Grabergruppe Leuna-HaBleben im 

letzten Drittel des 3. Jh. n. Chr. einzuordnen sind (Thomas 1967, S. 221.; zur Datierung 

dieser Gruppe letzthin Werner 1989, S. 121 ff.).

Armringe mit umwickelten Enden sind im mitteldeutschen und thiiringischen Gebiet vor 

allem aus Funden der Stufe C 2 bekannt3, treten jedoch im Havelgebiet schon ah B 2 auf 

(Geisler 1984, S. 123).

Nach G. Mildenberger (1970, S. 41 f.) entspricht die Urne mit ihrem verwaschenen Profil 

einem entwickelten Typ der Schalenurne und diirfte daher ebenfalls der Stufe C 2 

zugeordnet werden.

Die Vergleichsfunde von Kastchenbeschlagen, die fiir dieses Gebiet herangezogen werden 

kdnnen4, sind ebenfalls der spaten Phase der romischen Kaiserzeit zuzurechnen.

Die Fragmente des Kammes lassen erkennen, daB es sich um ein Exemplar der Var. 1 des 

Typs I der Dreilagenkamme nach S. Thomas (1960, S. 77ff.) gehandelt hat, dessen 

Verzierung der Motivgruppe B entspricht.

Die Terra-sigillata-Schale des Typs Dragendorff 37 ist wohl in das letzte Viertel des 2. 

nachchristlii hen Jahrhunderts zu datieren.5

Sowohl das Bronze- als auch das GlasgefaB gestatten auf Grund ihres stark fragmentari- 

schen Zustandes keinerlei Aussagen zu ihrem Typ und entziehen sich somit einer 

chronologischen Einordnung. Die beiden kleinen Beschlage mit pilzformiger Kopfplatte 

und einem Gegenknopf sind am ehesten mit den Tvpen 488/489 bei J. Oldenstein (1976, 

S. 168 f.) vergleichbar. Sie werden dem Zeitraum von der Mitte des 2. bis in die Mitte des 

3. Jh. n. Chr. zugerechnet und dienten der Verbindung von Leder oder Stoff.

Von den urspriinglichen zahlreichen Perlen sind nur noch zwei Typen genau bestimmbar 

(Aw) — Typ 362 und (Ay) — Typ 266 nach M. Tempelmann-M^czyhska (1985, S. 53ff.). 

Der zeitliche Schwerpunkt beider Typen wird mit Stufe C 2 beschrieben, nachgewiesen sind

Die chronologische Einordnung folgt der Gliederung von B. Schmidt (1982 a, S. 153f.).

Z. B. aus Brandgrabern von RoBbach, Kr. Naumburg (Mildenberger 1970, S. 56, dort weitere 

Fundplatze), und Wechmar, Kr. Gotha (Kaufmann 1984, S. 24), sowie aus Korpergrabern von 

Dienstedt, Kr. Arnstadt; Wanzleben, Kr. Eisleben, und HaBleben, Kr. Erfurt (Schulz 1933, S. 48).

4 Wetzendorf, Kr. Nebra (Schulz 1927, S. 92 ff.); Wechmar, Kr. Gotha, Graber 46, 78, 174, Ila, 17 a 

(Kaufmann 1984); HaBleben, Kr. Erfurt (Schmidt 1982b).

5 Vgl. Anin. 1.
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sie von C lb —C 2 (Typ 362) sowie von C lb —D (Typ 266) und ohne strenge raumliche 

Begrenzung.

Die iibrigen Gegenstande aus diesem Grab sind chronologisch verhaltnismaBig un- 

empfindlich und fiigen sich zwanglos in den bereits umrissenen zeitlichen Rahmen ein. 

Somit ergibt sich fiir das Grab eine Datierung in das letzte Drittel des 3. Jh. n. Chr. Daraus 

leitet sich fiir die Terra-sigillata-Schale eine lange Umlaufzeit ah. Zwischen Herstellung des 

GefaBes im romischen Reich und seiner Niederlegung im Grab liegt eine Zeitspanne von ca. 

drei Generationen.

Die starke Abnutzung des Bildfrieses ist sicher nicht unerheblich auf die Einwirkungen 

des Feuers zuriickzufiihren, spricht aber auch fiir langeren Gebrauch des GefaBes. Jedoch 

ist nicht zu entscheiden, oh diese Nutzung in germanischem oder romischem Milieu 

stattgefunden hat, d. h., ob ein abgenutztes Stiick erworben wurde und kurz nach seinem 

Erwerb ins Grab kam, oder ob das GefaB kurz nach seiner Herstellung bereits ins freie 

Germanien kam und dort iiber einen langeren Zeitraum Verwendung fand.

Leider sind Angaben zur Umlaufzeit der beiden anderen ImportgefaBe nicht mdglich. 

Die weiteren romischen Importstiicke sind als relativ langlebige Typen fiir diese Fragen 

nicht aussagekraftig. Jedoch zeigt sich auch an diesem Grab erneut und augenfallig, daB 

romischer Import im germanischen Milieu in jedem Fall durch das einheimische Material 

datiert werden muB.

Auch unter einem anderen Aspekt ist dieses Grab beachtenswert. Von den bisher 

bekannten Brandgrabern der spaten romischen Kaiserzeit im mitteldeutsch-thiiringischen 

Raum stellt das vorliegende Inventar eines der bestausgestatteten dar und erinnert 

insgesamt eher an ein Korpergrab Leuna-HaBlebenscher Pragung.

Betrachtet man das Inventar nach den MaBstaben, die W. Schluter (1970, S. 117f.) zur 

Differenzierung von Korpergrabinventaren angelegt hat, so gehort dieses Grab in die 

Ausstattungsgruppe lb. Von den Brandgrabern, die die Kriterien dieser Ausstattungs- 

gruppe erfiillen, hebt es sich vor allem durch seinen Reichtum an romischen Importen sowie 

die Anzahl an Silbergegenstanden ab, und auch von den Korpergrabern der Gruppe lb 

unterscheidet es sich durch die Beigabe von Importkeramik (Schliiter 1970, Tab. 1).

Dies mbchte man mit aller gebotenen Vorsicht als Hinweis darauf sehen, daB es auch 

unter den Brandgrabern Ausstattungen gibt, die nicht nur in Einzelstiicken, sondern 

ebenso als Ensemble den reichen Korpergrabern der spaten romischen Kaiserzeit vergleich- 

bar sind, sich allerdings auf Grund des schlechten Erhaltungszustandes von Brandgrabin- 

ventaren nicht sofort und problemlos erkennen lassen. Wahrscheinlich kann weiterhin 

durchaus mit Fallen gerechnet werden, wo einzelne Stiicke oder Teile von Einzelstiicken 

stellvertretend fiir hervorragende Ausstattungen in Brandgrabinventaren vertreten sind.6 

So kann das scheinbar unvermittelte Auftreten ausgesprochen reicher und herausragender 

Graber, wie es in der Gruppe Leuna-HaBleben der Fall ist, etwas relativiert werden.

Dort deutlich sichtbarer Reichtum ist wahrscheinlich — nach den bisherigen Funden 

allerdings in etwas schwacherer Form — auch bei einigen der in Brandgrabern Bestatteten 

zu linden, nur ist er hier schwerer zu identifizieren.

Im vorgestellten Grab war ein jugendliches Madchen beigesetzt worden. Will man fiir die 

Erklarung dieses Brandgrabinventares dieselben Argumente heranziehen, wie fiir die reich 

ausgestatteten Korpergraber von Jugendlichen und Kindern, dann ist diese Ausstattung 

Zeichen fiir eine Stellung innerhalb der Gesellschaft, die sich nicht auf Verdienste griindet, 

sondern in der Herkunft des Einzelnen begriindet liegt. All diese Uberlegungen sind jedoch

6 Vgl. das AchatgefaB von Nebra, Kr. Nebra (Becker 1991), ein ovales Bronzetablett E 121 von 

Bilzingsleben, Kr. Artern (Becker 1988), und Reste eines MillefioriglasgefaBes von Wechmar, Kr. 

Gotha (Kaufmann 1984). Ob und inwieweit diese Beispiele zu verallgemeinern sind, bleibt zu priifen.
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davon abhangig, ob die Funde aus dem Brandgrab als Ensemble mil den Inventaren aus 

Kdrpergrabern vergleichbar sind.1 An Hand des Befundes sind einige Anhaltspunkte 

gegeben.

Der fragmentarische Charakter der ImportgefaBe sowie von Armring, Fibel, Nadeln, 

Kamm und KastenverschluB, der nicht allein auf starke Zerstbrungen wahrend der 

Verbrennung zuriickzufiihren ist, laBt die Annahme berechtigt erscheinen, dab nicht alles, 

was sich ehemals auf dem Scheiterhaufen befunden haben mag, auch mit in das Grab gelegt 

ist. Auch das Fehlen von Holzkohlepartikeln im Leichenbrand, seine relative „Sauberkeit“, 

sind sicher als Zeichen fur eine Auswahl der Dinge zu werten, die das Inventar des Grabes 

darstellen (vgl. Mildenberger 1970, S. 18f.).

Wenn auch die vorhandenen Gegenstande groBtenteils unvollstandig sind, so scheint 

man im vorliegenden Fall doch damit rechnen zu kbnnen, daB eine representative Auswahl 

getroffen wurde und somit keine fur die Vergleichbarkeit wesentlichen Dinge fehlen. Ob dies 

zeitlich oder geographisch zu verallgemeinern ist, ist bisher nicht zu entscheiden. Das 

vorgestellte Grab darf als weiterer Beleg fur die kontinuierliche Entwicklung am Ende des 

3. nachchristlichen Jahrhunderts gelten. Unter diesem Gesichtspunkt ist gerade im 

Hinblick auf den Ubergang zur Sitte der Korperbestattung die Frage nach den Ursachen 

dieses Uberganges bedeutsam (vgl. Werner 1989, S. 122).

Die Untersuchung und Auswertung von langere Zeit genutzten Bestattungsplatzen der 

romischen Kaiserzeit diirfte wesentlich dazu beitragen, sich der Lbsung dieses Problems zu 

nahern.

Nachtrag: Der nach Beendigung des Manuskriptes erschienene Aufsatz von P. Ethelberg 

(1991) konnte nicht beriicksichtigt werden.
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