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Etwa 5 km westnordwestlich der Stadt Gommern und etwa 1 km westlich der in den Jahren 

1899 —1901 errichteten Heilstatte Vogelsang befindet sich der Gerstenberg.

Es handelt sich um einen Auslaufer des Vorflamings, der das hier 6 km breite Elbtal 

ostlich begrenzt. Diese Hochflache wird aus Endmoranen des Warthestadiums der 

Saale-Vereisung, mit Talsandbildungen im Bereich des Uberganges zur holozanen FluB- 

niederung, gebildet. Diese Talsande, seltener auch die holozanen Auesedimente, tragen bis 

zu 20 m hohe Diinen (Wiegers 1924 a, S. 3). Diese zumeist von Kiefernwald bestandenen 

Anhohen wirken besonders eindrucksvoll von der als Weide genutzten Niederung aus, 

zumal dann, wenn der Hochflachenrand dutch Bachtaler gegliedert wird. Der Gersten

berg bildet einen Sporn zwischen dem FluBtal und der hier in dessen Bereich gelangenden 

Ehle.

Diese abwechslungsreiche Landschaft mit ihren vielen Ressourcen hat sich im Laufe der 

prahistorischen und historischen Zeit immer wieder als Anziehungspunkt einer intensiven 

Besiedlung erwiesen. Gerade der ostliche Rand des Elbtales zwischen Pretzien und 

Hohenwarthe hat bereits mesolithische Funde geliefert (Hoffmann/Toepfer 1963). Auf dem 

Taubenberg bei Wahlitz forderten umfangreiche Grabungen in der Zeit nach dem 

2. Weltkrieg neolithische Siedlungen der Rossener und Schonfelder Kultur zutage, ein 

Aunjetitzer Graberfeld und ein weiteres der friihen bis zur beginnenden spaten romischen 

Kaiserzeit (Schmidt-Thielbeer 1967; Schmidt 1970).

In Menz wurde ein bronzezeitlicher Grabhiigel untersucht, unter dem sich Siedlungs- 

spuren der Walternienburger un der Schonfelder Kultur sowie ein Grab der Kugelampho- 

renkultur befanden (Lies 1955; Schmidt 1970).

Auch der Gerstenberg ist seit langem als nr- und friihgeschichtlicher Fundplatz bekannt. 

Obwohl in der altesten Verbffentlichung iiber Altertiimer von Plotzky, Pretzien und 

Elbenau keine Funde von ihm erwahnt werden (Thorschmidt 1725), vermerkt der 

Herausgeber einer spateren Ubersetzung, daB von dieser Stelle „bronzezeitliche“ Urnen- 

funde bekannt seien (Jordan 1939, S. 54, Anm. 25).

Die Schwierigkeit einer genauen Lokalisierung von Altfunden besteht darin, daB in der 

alteren Literatur nicht immer eindeutig zwischen dem Gerstenberg und dem benachbarten 

Diinenzug, auf dem sich das vor 1858 errichtete Gehoft Pilm befindet, unterschieden 

worden ist. Beispielsweise werden bei 0. Felsberg (1929, S. 150, 165) kaiserzeitliche Graber 

und Siedlungsreste aus der Zeit von 75 bis 225 n. Chr. sowie Graber der Zeit von 225 bis 425 

n. Chr. erwahnt, die vom Gehoft Pilm stammen sollen. Eines der so verbffentlichten Stiicke 

ist spater dem Magdeburger Museum geschenkt worden. Der Einlieferer verdffentlichte das 

GefaB nochmals unter der Angabe „Pilm bei Gommern11 (Jordan 1932, S. 5). Ein 

inliegender Zettel vermerkt aber „Pilm-Gerstenberg“. Vom selben Autor werden dann
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Siedlungsfunde und ein dazugehbriges (?) groBes Urnenfeld aus der Zeit um 300 n. Chr. 

vom Film mit der genaueren Lokalisierung: „auf dem Gerstenberg“ erwahnt (Jordan 1934, 

S. 2).

Auch die geologische Karte von PreuBen, Blatt 2168, Schbnebeck a. E., Ausgabe 1924, 

enthalt nur auf dem Gerstenberg Signaturen eines vorgeschichtlichen Graberfeldes ohne 

nahere Angaben. Einen weiteren Hinweis auf kaiserzeitliche Graber lieferten eine Bergung 

im Jahre 1972 durch den Magdeburger Bodendenkmalpfleger H. Lies sowie Ausgrabungen 

des Landesmuseums fur Vorgeschichte Halle (Saale) 1981 bis 1983.

Es ergibt sich die Frage, ob die bisher unter dem Fundplatz 6 von Gommern (Pilm) 

(Schmidt-Thielbeer 1967, S. 37; Hoffmann 1951, S. 226) veroffentlichten kaiserzeitlichen 

Graber nicht ebenfalls vom Fundplatz 3, Gerstenberg, stammen. Die Vermutung wird noch 

dadurch unterstiitzt, daB der Pilm mit Kiefernwald bestanden ist und hbchstens beim Ban 

des Gehdftes grbBere Eingriffe in den Boden vorgenommen worden sind, wahrend der 

Gerstenberg sich als unbewaldete Diine zur Sandentnahme anbot.

Der Gerstenberg war das Ziel von Ausgrabungen W. Jordans, Gommern, dessen 

Unterlagen nicht mehr erhalten geblieben sind. Die Funde kamen 1929 in das Kulturhisto- 

rische Museum Magdeburg. Sie sind in die friihe Eisenzeit, die romische Kaiserzeit, in das 

8./9. Jh. und das 12. Jh. zu datieren. Weitere Funde der romischen Kaiserzeit und der 

Slawenzeit gelangten in die Sammlung des Lehrers Kietz, Plotzky, und wurden durch 

Kriegseinwirkungen vernichlet .

Nachdem sich durch die Tatigkeit von C. Engel am Magdeburger Museum (1925 bis 1929) 

ein Kreis von ehrenamtlichen Helfern fur die ur- und friihgeschichtliche Feldforschung 

zusammengeschlossen hatte, wurde der Gerstenberg haufig von Magdeburger Bodendenk- 

malpflegern aufgesucht und Fundmaterialien von der Jungsteinzeit bis zum Mittelalter 

abgesammelt.

In den letzten Jahrzehnten wurde am Gerstenberg, wie auch an anderen Diinen um 

Gommern und Magdeburg mehrfach ungeordnet Sand entnommen. In den siebziger Jahren 

errichtete die LPG „Sozialistische Zukunft“ Pechan-Pretzien-Pldtzky am Rande des 

Gerstenberges eine Mastviehanlage, die sich bis in die achtziger Jahre standig vergroBerte. 

Das brachte verstarkten Sandabbau mit sich, der wiederum die weitere Zerstdrung der 

einstigen Diinenoberflache zur Folge hatte. Die zahlreichen dabei zum Vorschein gekomme- 

nen Funde sind leider nicht gemeldet worden. Die Anlage eines Futtersilos fiihrte 1972 zu 

dem bereits erwahnten Urnenfund.

Ein weiteres Mai trat der Gerstenberg in das Blickfeld bodendenkmalpflegerischen 

Interesses, als im Herbst 1981 umfangreiche Erdbewegungen beim Aufbau einer Rinder- 

zuchtanlage zur weitgehenden Zerstdrung der Humusoberflache und zur Abtragung eines 

Teiles der Dune fuhrten. Dabei wurden groBe Teile einer friiheisenzeitlichen Siedlung 

zerstdrt, verbliebene Reste im Rahmen einer zweijahrigen Rettungsgrabung sondiert 

(Weber/Albert 1984).

AuBer den im Diinensand schlecht nachweisbaren Befunden — so batten sich keine 

Pfostenlbcher erhalten — konnten vor allem zahlreiche Funde geborgen werden, unter 

denen das keramische Material iiberwiegt. Auffallig war der sehr gute Erhaltungszustand 

der Tierknochen in der hier bis zu 0,80 m starken Humusschicht bzw. in den mit humosem 

Material verfiillten Gruben. Die Fauna zeigte einen beachtlichen Wildtier anted und 

widerspiegelt so die dkologische Vielgestaltigkeit der Umgebung (Ddhle 1984). Hinzu 

kamen gleichfalls gut erhaltene Reste verkohlten Getreides. Von Interesse war die 

Auffindung spatkaiserzeitlicher Graber. Dabei handelte es sich um 5 Urnengraber und eine 

Brandschuttung.

Nach AbschluB dieser Untersuchungen wurde der Gerstenberg weiter von Magdeburger 

Bodendenkmalpflegern beobachtet. Seit 1985 hat vor allem W. Fricke, Magdeburg,
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regelmaBig den Fundplatz kontrolliert. Bei BaumaBnahmen fur eine Scheune der LPG 

konnte er im September 1985 in den Schachtlbchern fiir die Fundamente eine Kulturschicht 

und mehrere Graben, vorwiegend der friihen Eisenzeit, feststellen, die Funde bergen und 

entsprechende Befunddokumentationen anfertigen.

Die Magdeburger Bodendenkmalpfleger haben seit 1987 die Ausgrabungen des Kul

turhistorischen Museums Magdeburg auf einem Graberfeld der vorromischen Eisenzeit 

auf einer Diine innerhalb der Elbaue bei Bandau, Ldkr. Schbnebeck, aktiv unterstiitzt. 

Hier traten unter anderem Korpergraber auf, die mit groBen Quarzitsteinen geschiitzt 

waren (Bbttcher/Gosch 1989, S. 178). Demzufolge fielen im Mai 1990 dem Bodendenk

malpfleger B. Wagner, Bandau, bei der Beobachtung einer neuerlichen Sandentnahme 

auf dem Gerstenberg ebensolche groBen Steine auf. Bei einer gesprachsweisen Mit- 

teilung im Kulturhistorischen Museum Magdeburg wurde mit ihm vereinbart, den 

weiteren Sandabbau, der zu diesem Zeitpunkt aber bereits wieder eingestellt war, im 

Auge zu behalten.

Ende Juli kontrollierte W. Fricke den Gerstenberg und stellte eine Steinpackung am 

Bande der Sandentnahme fest (Taf. 4). Die GroBe der Steine unterschied sich deutlich von 

dem Steinmaterial der friiheisenzeitlichen Siedlung. Er teilte seine Beobachtung sofort 

telefonisch dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg mit. Da er auf die Par allele 

Bandau hinwies, wurde mit ihm abgesprochen, am FuBe der in der Grubenwand 

steckenden Steinpackung ein Profil herzustellen, um gegebenenfalls Hinweise auf eine 

Korperbestattung zu erhalten. Diese Arbeiten fiihrte er am 18. und 19. August 1990 aus. 

Dabei entdeckte er in der dunklen humosen Verfarbung zwischen den Steinen zunachst 

Scherben und Knochen der friiheisenzeitlichen Siedlung. Beim Putzen am FuBe der 

Steinpackung kamen verschiedenfarbige Spielsteine aus Gias und mit Nageln versehene 

Bronzeblechbeschlage mit Besten organischen Materials zum Vorschein. Diese Funde 

wurden zunachst in ihrer Bedeutung nicht erkannt. Nachdem zwei groBe Steine aus dem 

Profil herausgefallen waren, trat eine Kelle-Sieb-Garnitur zu Page. Darunter lagerte ein 

vasenfbrmiges GlasgefaB mit einem StandfuB und aufgelegten Glasfaden. Es war jedoch 

schon stark zerfallen, so daB nur Beste erhalten blieben.

Da die Fundstelle im Bereich des landwirtschaftlichen Betriebes und unmittelbar an 

einer StraBe lag sowie weitere Sandentnahme zu befurchten waren, barg W. Fricke aus 

Sicherheitsgriinden die Funde. Bei diesen Arbeiten wurden noch zwei silberne Sporen und 

die Bruchstiicke eines romischen DreifuBes geborgen sowie Teile eines groBen bronzenen 

Kessels sichtbar.

Nach Abdeckung der Fundstelle benachrichtigte der Bodendenkmalpfleger am nachsten 

Tag die Kollegen des Kulturhistorischen Museums in Magdeburg.

Am 25. August erfolgte mit G. Bbttcher, Kulturhistorisches Museum Magdeburg, eine 

gemeinsame Begehung der Fundstelle. Dabei stellte sich heraus, daB es sich, im Gegen- 

satz zur Vermutung nach der telefonischen Benachrichtigung, um eine wesentlich groBere 

und umfangreichere Grabanlage und nicht nur um den herkbmmlichen Steinschutz eines 

Kdrpergrabes handelte. Nachdem das AusmaB der noch vorhandenen Steinpackung sowohl 

im Profil (ca. 2x4 m) als auch durch Sondierung an der Oberflache (ca. 4x4 m) festgestellt 

werden konnte, wurden weitere Untersuchungen eingestellt und die Fundstelle gesichert. 

Am 27. August 1990 erfolgte dann die Meldung an das Landesmuseum fiir Vorgeschichte 

Halle (Saale).

Die Ausgrabung wurde in der Zeit vom 5. September bis zum 2. Oktober 1990 

durchgefiihrt. An ihr waren seitens des Landesmuseums fiir Vorgeschichte Halle (Saale), 

jetzt Landesamt fur archaologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt/Landesmuseum fiir 

Vorgeschichte, A. Hille, A. Kurzhals und T. Weber beteiligt, vom Kulturhistorischen 

Museum Magdeburg G. Bbttcher und G. Gosch. M. Becker, damals Humboldt-Universitat
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zu Berlin, wurde vom Direktor des Landesmuseums mit der fachlichen Leitung der 

Ausgrabung betraut.1

Die Grabanlage war von einer Steinpackung bedeck t, die durch die Baggerarbeiten beim 

Sandabtransport etwa im Juni 1990 schon weitgehend freigelegt und z. T. bereits zerstdrt 

war. Ungefahr drei Viertel dieser Steinpackung waren jedoch bis zum Beginn der 

Ausgrabung erhalten geblieben und batten die Grabanlage vor weiterer Zerstorung 

geschiitzt.

Diese Packung wurde bei der Grabung schichtweise abgetragen. Es handelte sich 

dabei um insgesamt nocb 237 Steine von FaustgrbBe bis zu einer Abmessung von ca. 

90 X 75 X 30 cm. Als Material fand in 211 Fallen (89%) der Kulm-Quarzit Verwendung, 

wie er im Raum Gommern —Plotzky —Pretzien —Dannigkow zumeist unter einer diin- 

nen quartaren Decke ansteht und im Steinbruchbetrieb nocb bis in miser Jalirliundert 

hinein gewonnen wurde (Wiegers 1924b). Die scharfkantigen Bldcke, aus denen in 

Gommern die Steinpackung des Grabes bestand, entstammen gleiclifalls einem solchen 

Steinbruch, stellen aber aus dieser Gegend nocb niclit den altesten Beleg fur eine solche 

Nutzung dar. So war auf dem Graberfeld von Randan, Ldkr. Schdnebeck, das jastorf- 

zeitliche Korpergrab 8 von ganz alinlichen Quarzitbldcken bedeckt (Bdttcher/Gosch 

1989, S. 178, Abb. 1).

Fiir eine Steinkiste der Kugelamphorenkultur unter dem bronzezeitlichen Grabhiigel 

beim nahegelegenen Ort Menz ist gleiclifalls die Verwendung von — offenbar gebrochenen 

— Gommernquarzit-Platten belegt (Lies 1955).

Der Antransport liber eine geringe Entfernung von etwa 4 km Luftlinie moclite keine 

Komplikationen mit sich gebracht liaben, zumal auch der Wasserweg am Ostrand des 

Elbtals denkbar ist (Abb. 1).

Die restlichen Steine bestehen aus Glazialgeschiebe, Graniten nordischer Provenienz von 

zumeist geringeren Abmessungen. Als Herkunftsgebiet komnien saale-(warthe-)zeitliche 

Endmoranen des Vorflamings in Frage, die in Gommern und im Gebiet nordlich der Stadt 

ausgedehnte Geschiebemergelflachen bilden. Audi bier betragt der Transportweg etwa 

4 kin Luftlinie (Abb. 1).

Die Steinpackung erschien in den ersten beiden Plana als eine unregelmaBige Anhaufung 

polyedrischer Bldcke, wahrend bei weiterer Freilegung ihr rechteckiger UmriB mit 

Abmessungen von ca. 3x4 in zum Vorschein kam (Abb. 2).

Beim Tiefergehen wurde diese Flache standig kleiner, wahrend ringsum die Spuren der 

Wiinde einer hdlzernen Grabkammer auszuinachen waren (Taf. 4). Es wurden hier, aufier 

wenigen besonders groBen Bldcken, iiberwiegend kleinere Steine, fast ausschlieBlich 

Quarzite, angetroffen. Offenbar ist beim Vergehen der Holzkonstruktion des Kanimer- 

einbaues die Decke unter der Auflast eingebrochen, wobei die Steinpackung trichterfbrmig 

nachrutschte, so daB die Bestandteile der Steinpackung am tiefsten in der Kammermitte zu 

finden waren. Es fallt deshalb schwer, Aussagen iiber die urspriingliche Gestalt der 

Steinpackung zu treffen. Am ehesten ware eine annahernd kegelfbrmige Schichtung 

vorstellbar. Die Steine wurden offenbar wahllos aufeinandergelegt, eine innere Konstruk-

1 Fiir stetige Einsatzbereitschaft und Hilfe bei den Ausgrabungen in einer bewegten Zeit sind wir 

vor allem unseren ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern zu Dank verpflichtet, von denen hier nur 

diejenigen genannt sein kdnnen, die am haufigsten an den Arbeiten beteiligt waren: W. Fricke, 

Magdeburg, M. Schwarz, Woltersdorf, D. Theumer, Burg, T. Kiel, Magdeburg. Weiterhin nahmen 

mit selbstloser Einsatzbereitschaft R. Einecke, Martin-Luther-Universitat Halle —Wittenberg, und 

R. Radicke, Museum Schdnebeck, an den Ausgrabungsarbeiten teil. — Die Bergung zahlreicher Funde 

und Befunde ware unmdglich gewesen ohne die tatkraftige Arbeit der Kollegen aus der Restaurierungs- 

werkstatt des Landesmuseums fiir Vorgeschichte Halle (Saale) G. Fricke, C. Bagge, H. Breuer und 

H.-J. Naumann. SchlieBlich sei all jenen gedankt, die durch Hilfestellung und Interesse die Arbeiten 

unterstiitzten und fbrderten.
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Abb. 1. Gommern, Ldkr. Burg. Herkunft des Materials fur die Steinabdeckung

tion (Verkeilung der Stiicke, falsches Gewolbe o. a.) war nicht zu erkennen. Es kann auch 

nicht entschieden werden, ob die Kammer einst von einer flachen oder dachartig spitzen 

Decke nach oben abgeschlossen wurde, fur keine dieser beiden moglichen Konstruktionen 

finden sich Anhaltspunkte.

Das bstliche Ende des Grabes war teilweise gestort worden und die Steinabdeckung hier 

partiell entfernt oder sekundar umgelagert (Abb. 3). Die Mehrzahl der Funde aus diesem 

Abschnitt wurde, wie erwahnt, vor Beginn der Ausgrabung geborgen. Dabei handelt es sich 

um das Sporenpaar, die Kelle-Sieb-Garnitur, die Reste eines GlasgefaBes, Spielsteine, die 

Teile des DreifuBes und bronzene Beschlagreste. Einige weitere Funde, die wohl aus diesem 

Bereich stammen, erbrachte das Durchsieben des bei der Stoning umgelagerten Materials, 

soweit dieses noch festzustellen war. Darunter befanden sich auch Schnallen und 

Riemenzungen, die wohl mit den Sporen in Verbindung zu bringen sind.

Die AusmaBe des Grabes konnten als die eines west-ost-orientierten Rechteckes von ca.

2 X 3 m Kantenlange bestimmt werden.

Der Boden befand sich ca. 3 m unter der heutigen Oberflache. Der holzerne Einbau war 

durch den Steindruck auf eine Hohe von ca. 0,30 bis 0,40 cm zusammengepreBt.

Diese komplizierte Befundsituation machte es erforderlich, Teile des Grabes en bloc zu 

bergen, um die weitere Freilegung in der Restaurierungswerkstatt des Landesmuseums fiir 

Vorgeschichte Halle vorzunehmen (Taf. 5). Dieser Verfahrensweise ist es z. B. zu verdan- 

ken, daB wesentliche Erkenntnisse in bezug auf den Schild gewonnen werden konnten. Die 

Vermutung, daB sich ein Schild im Grab befinden kdnnte, hatte sich schon am 

Grabungsbefund ergeben. Bestatigung erfuhr diese Vermutung bei der weiteren Freilegung

20 Jschr. mittdt. Vorgesch., Bd. 75
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Abb. 2. Gommern, Ldkr. Burg. Planum III der Steinabdeckung. Quarzite weiB. Geschiebe gepunktet
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Abb. 3. Gommern, Ldkr. Burg. Lage der Beigaben und Skelettreste (vereinfacht)

im Museum. Hier waren dann auch umfangreiche Beobachtungen zu den mehr als 

einhundert Einzelteilen des Schildes mdglich. Demnach besaB er Schildbuckel, Schildfessel 

und Randumbbrtelung aus Silber, seine Flache war blau bemalt gewesen und randbeglei- 

tend sowie rund um den Schildbuckel mit vergoldeten PreBblechen verziert (Taf. 5). Unter 

den PreBblechen sind auch zwei Miinzabschlage des Alexander Severus.

Der starke und ungleichmaBige Druck der Steinabdeckung bewirkte, daB sich aus dem 

Befund Aussagen zum inneren Auf'bau der Grabkammer nur mit Vorbehalt gewinnen 

lassen.

Der Tote bef and sich in gestreckter Riickenlage in der Mitte der Grabkammer iiber einem 

Teil der beigegebenen GefaBe, so daB mit einem Einbau oder einer Liege fur ihn gerechnet

20
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werden muB. Das Skelett hatte sich bis auf geringe Reste nicht erhalten; diese waren zum 

Teil in das Innere von darunter befindlichen GefaBen gedriickt gewesen. Aus den wenigen 

vorhandenen Fragmenten lieB sich dennoch ermitteln, daB es sich um einen ca. 35- bis 

40jahrigen Mann gehandelt hat/ Der Refund ergab, daB der Tote in aufwendig verzierter 

Tracht bestattet worden war. So ist auch ein GroBteil der Funde im Zusammenhang mit der 

Bekleidung und der umnittelbaren personlichen Ausriistung zu sehen.

Neben zahlreichen verschiedenen Schnallen und Riemenzungen verschiedener Form und 

GrbBe sind dies das Sporenpaar, Schere und Messer aus Silber, drei Fibeln (davon zwei aus 

Gold), Hals- und Fingerring aus Gold und sicher auch die rbmischen Silbermiinzen aus dem 

Bereich leicht oberhalb der Hiifte sowie die drei silbernen Pfeilspitzen.

Von den Fibeln befand sich eine goldene in Trachtlage, die beiden anderen, im 

Hiiftbereich und ineinandergehakt vorgefunden, kdnnten sich in einem Behaltnis befunden 

haben. Die Goldmiinze im Mund (Taf. 6) erinnert an vergleichbare Befunde von Leuna, 

HaBleben und anderen Fundplatzen (Schulz 1933; 1953; Werner 1973, S. 10f.; Schmidt 

1982).

Zu den dicht beieinander liegenden fiinf Silbermiinzen oberhalb des Hiiftbereiches, die 

wahrscheinlich gemeinsam in einem Behaltnis aufbewahrt wurden, fehlen Vergleiche aus 

den mitteldeutschen Kdrpergrabern der spatromischen Kaiserzeit (Schmidt 1982). Ober

halb vom Kopf des Toten befand sich der Schild. Im siidostlichen Eckbereich der 

Grabkammer, etwas abseits vom Toten, konnte ein reich verzierter Giirtel geborgen 

werden. Dieser war zusammengerollt in das Grab gelegt worden. Er besteht aus einem 

breiten durchbrochenen Lederstreifen, dessen Durchbriiche mit Blattgold hinterlegt waren 

und den drei Schnallen zusammenhielten. Neben diesen Stricken gehoren zahlreiche GefaBe 

und weitere Gegenstande zum Inventar des Grabes.

Wohl urspriinglich auf Hbhe des Toten gelegen, stammen aus dem FuBbereich die schon 

erwahnte Kelle-Sieb-Garnitur und die Reste eines GlasgefaBes, von oberhalb des Kopfes 

zwei bronzene Hemmoorer Eimer und aus der Gegend neben dem linken Brustbereich Holz- 

und Beschlagreste eines mit Silberbeschlagen versehenen HolzgefaBes. Weiterhin enthielt 

der Ostteil der Grabkammer den bronzenen DreifuB (Taf. 7), Glasspielsteine, Holzreste, 

Bronzebeschlage und ein bronzenes KastenschloB.

In einem groBen bronzenen Kessel, der sich zentral unterhalb des Toten befunden hatte, 

waren die meisten der beigegebenen GefaBe enthalten (Taf. 8). Dabei handelt es sich um drei 

HolzdaubengefaBe (zwei Eimer und ein bottichartiges GefaB) mit Bronzeblechbeschlagen 

und Henkeln bzw. Ringen als Ilandhabe. Das Holz ist ausgezeichnet erhalten, so daB die 

GefaBe nur im Randbereich durch den Steindruck beschadigt sind (Taf. 8). In dem 

bottichartigen GefaB befand sich der silberne Hemmoorer Eimer (Taf. 9) und darin ein 

GlasgefaB. Zwei weitere GlasgefaBe hatten ineinandergestellt in einem Kdrbchen gestan- 

den, von dem Reste des Bodens und der Wandung erhalten sind. Ferner wurden stark 

zertriimmert ein bronzenes Becken und ein handgeformtes KeramikgefaB geborgen, die 

ebenfalls zum Inhalt des Kessels gehdrt hatten.

So besteht das Inventar des Grabes aus: zwei goldenen und einer silbernen Fibel, je einem 

goldenen Finger- und Halsring, ca. 40 Giirtel- bzw. Riemenbestandteilen (Schnallen. 

Beschlage, Riemenzungen) sowie den Resten eines Ledergiirtels, einem silbernen Sporen

paar, Messer, Schere und drei Pfeilspitzen aus Silber, einer Gold- und fiinf Silbermiinzen. 

einem Bronzekessel, einem Bronzebecken, vier GlasgefaBen, einem silbernen und zwei 

bronzenen Hemmoorer Eimern, einer silbernen Kelle-Sieb-Garnitur, einem bronzenen 

KlappdreifuB, drei HolzdaubengefaBen, den Resten eines HolzgefaBes mit Silberbeschla

gen sowie eines Holzkastchens mit bronzenem SchloB, den Resten eines Korbchens, einem

Fur die anthropologische Untersuchung der Skelettreste danken wir Frau Dr. B. HeuBner, Berlin.
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TongefaB, einem Schild, ca. 45 Glasspielsteinen (z. T. fragmentiert) und den Resten des 

Spielbrettes sowie einigen bronzenen Nageln unterschiedlicher GrbBe.

Speisebeigaben, wie sie von anderen Orten bekannt sind (Schluter 1970, S. 135 f.), lieBen 

si ch nicht feststellen. Unter Beriicksichtigung des schlechten Erhaltungszustandes der 

menschlichen Knochen ware das urspriingliche Vorhandensein solcher Beigaben mbglich, 

ist aber nicht beweisbar.

In der Fiillerde der Steinpackung, aber auch in der Fiillerde der Grabgrube selbst, waren 

zahlreiche Scherben der eisenzeitlichen Siedlungssschicht enthalten.

Beim derzeitigen Stand der Bearbeitung ist eine erste Einschatzung des Grabes nur mit 

Vorbehalt mbglich. Datierung, die Fiille der Beigaben und der aufwendige Grabbau 

gestatten es, das Grab von Gommern den reichsten Bestattungen der mitteldeutschen 

Kbrpergrabergruppe Leuna-HaBleben an die Seite zu stellen.

Neben den rbmischen Miinzen (Trajan bis Severus Alexander)3 und den rbmischen 

Importen, die als terminus post quern dienen, bietet der Goldschmuck (Taf. 9) Anhalts- 

punkte zur Zeitstellung des Grabes. An alien Stricken sind keine Abnutzungsspuren 

erkennbar, und es diirfte sich um die jiingsten Gegenstande im Grab handeln.

Der wuchtige Halsring ist ohne Beispiel, aber die Form mit kolbenfbrmigen Enden ist als 

Armring aus mehreren Grabern bekannt (Werner 1980). Die bisher bekannten Halsringe 

aus vergleichbaren Grabern dieser Zeit sind zierlicher und besitzen Haken-Ose-Verschliisse, 

teilweise mit birnenfbrmiger Ose (Roggenbuck 1989, S. 26). Davon abweichend ist der 

Halsring von Ostrovany (Ostropataka) gestaltet (Kolnik 1984, S. 168), der sich jedoch 

durch seine reiche Verzierung vom Ring von Gommern unterscheidet. Die Halsringe gelten, 

ebenso wie die Armringe mit kolbenfbrmigen Enden, als Symbol fur die hohe soziale 

Stellung ihres Tragers. Die erwahnten Armringe waren dazu bestimmt, standig getragen zu 

werden (Werner 1980, S. 6ff.). Ob das auch fur den Halsring von Gommern zutrifft, ist 

fraglich, wie sich aus seinem „werkstattfrischen“ Aussehen ergibt.

Der Fingerring entspricht der Gruppe IV, Form 37, nach C. Beckmann (1969, S. 45), einer 

Form, die auch aus weiteren Grabern der Gruppe Leuna-HaBleben vorliegt. Es handelt sich 

um eine germanische, verhaltnismaBig weit verbreitete Form, die in die Stufe Eggers C 2 

datiert wird.

Die beiden Goldfibeln Almgren VI, 2 mit rhombischem bzw. geradem FuBabschluB 

weisen verkiirzte Nadelhalter und mit Perldrahten langsverzierte Biigel auf, was fur 

entwickeltere Formen in Anspruch genommen werden kann (Schulze 1977, S. 136, 140). 

Form und Verzierung sind verhaltnismaBig schlicht, und Hire Herstellung laBt so gut wie 

keinen handwerklichen Aufwand erkennen.

Das trifft auch auf die iibrigen Goldgegenstande zu, deren Wirkung vordergriindig durch 

die deutlich erkennbare Materiahnenge und nicht durch handwerkliche Meisterschaft 

erzielt wird.

So ergibt sich beim derzeitigen Stand der Bearbeitung die Datierung in die zweite Halfte 

des 3. Jh. bis an die Wende vom 3. zum 4. Jh. n. Chr.

Umfangreich und mit zahlreichen Formen ist rbmischer Import im Grab enthalten. 

Deutlich dokumentiert dieser, wie z. B. der silberne Hemmoorer Eimer, erheblichen 

Reichtum. Dariiber hinaus laBt der DreifuB, ahnlich wie die Reibschale im Grab von 

HaBleben, nicht nur die Verwendung rbmischer Gegenstande erkennen, sondern auch an die 

Kenntnis und das Nachvollziehen rbmischer Lebensgewohnheiten denken (vgl. Dusek 

1989, S. 195).

Einige der rbmischen Importstiicke weisen sehr Starke Abnutzungsspuren auf. Das wird 

vor allem an den geweiteten Henkelbsen der Eimer deutlich, ist aber auch an den

Fur die Bestimmung der rbmischen Miinzen danken wir Herrn Dr. R. Laser, Berlin.
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zahlreichen antiken Reparaturen unterschiedlicher Qualitat am DreifuB erkennbar. 

Abgesehen von den Miinzen ist also auch fiir einige andere romische Importe des Grabes mit 

einer langen Umlaufzeit zu rechnen.

Kleidung und personliche Ausriistung des Toten sind sehr aufwendig gewesen. Das 

zeigt die verhaltnismaBig groBe Anzahl von Giirtel- und Riemenbestandteilen gleicher- 

maBen wie die groBziigige Verwendung von Edelmetall. So sind auch Schere, Messer 

und Pfeilspitzen ebenso wie die Sporen aus massivem Silber gearbeitet. Der durch 

gliickliche Umstande erhaltene reichverzierte Giirtel mag als Indiz dafiir gelten, daB 

auch fur die nicht erhaltenen Teile der Kleidung mit deutlich reprasentativer Gestal- 

tung zu rechnen ist.

Augenfalligster Unterschied zu den bisher bekannten Grabern der Gruppe Leu- 

na-HaBleben ist der prunkvolle und mit viel Aufwand hergestellte Schild. Auch bier ist der 

Materialeinsatz fiir den silbernen Schildbuckel bemerkenswert. Aus Grabern der Gruppe 

Leuna-HaBleben liegt Vergleichbares nicht vor. Ahnliche Schildbuckel stammen aus dem 

Mooropferfund von Illerup (Ilkjaer 1990, S. 22, Abb. 9). Ob und in welcher Art hier 

Zusammenhange bestehen, ist z. Z. noch nicht sicher zu entscheiden.

Erheblichen Aufwand erforderte die Anlage des Grabes. Nicht nur GroBe und 

Tiefe der Grabgrube, sondern vor allem auch die Abdeckung mit der groBen Steinpackung 

sind beeindruckend. Das spiegelt eine Arbeitsleistung wider, die bei der Beurteilung 

dieses Fundes nicht unterschatzt werden darf. Beriicksichtigt man ferner die exponierte 

Lage dieses Grabes, so kann der Tote mit Sicherheit als eine Person aus einer Familie 

von iiberregionaler Bedeutung gesehen werden. Das legen auch Ankniipfungspunkte 

an andere, entfernter liegende „Fiirstengraber“ der spatrdmischen Kaiserzeit in der 

Germania libera nahe, die hier nur angedeutet werden konnen. So stammen romische 

Klappdreifiifie bzw. -vierfiiBe aus den Grabern von Sackrau (Grempler 1887, Taf. Ill) 

und Straze (Ondrouch 1957). Weiterhin findet die Beigabe eines silbernen Hemmoorer 

Eimers in Sackrau Hire Entsprechung und einige Silberbeschlage des HolzgefaBes 

aus dem Grab von Gommern stimmen mit Beschlagen eines anderen HolzgefaBes, 

ebenfalls aus Sackrau (Grempler 1888, Taf. V, 9, 10), iiberein. Auf die skandinavischen 

Vergleichsstiicke zum Schildbuckel wurde schon verwiesen und auch die Holzdaubeneimer 

besitzen eine groBere Anzahl von Parallelen aus diesem Gebiet (vgl. Raddatz 1962, 

S. 119). Hier konnten sich Beziehungen zwischen Personen oder Personengruppen 

oder auch vergleichbare Gepflogenheiten bei der Grabausstattung bestimmter Personen 

in einern grbBeren geographischen Rahmen andeuten.

Schon dieser erste kurze Uberb lick vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt der 

Aussagemoglichkeiten, die bei der Bearbeitung dieses Grabfundes zu erwarten ist und beim 

Fortschreiten der Restaurierungsarbeiten wahrscheinlich noch grbBer wird.
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