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Das groBe Graberfeld aus der Bronze- und Friiheisenzeit in Kietrz 

(Oberschlesien)

von Marek Gedl, Krakow

Im siidlichen Teil Oberschlesiens, am linken Ufer der oberen Oder, am nbrdlichen Ausgang 

der Mahrischen Pforte erstreckt sich die mit fruchbarem Boden auf LbBunterlage bedeckte 

Ghrbczyce-Hochebene. Dank ihrer giinstigen geographischen Lage, sehr guter Boden und 

einem entwickelten Netz von Fliissen (Oppa, Zinna mit Troja, Hotzenplotz - linksseitige 

Zufliisse der Oder) war diese Region vom Neolithikum an dicht von den Tragem unter- 

schiedlicher archaologischer Kulturen1, insbesondere von der Bevolkerung der Trichterbe- 

cherkultur2, besiedelt. Auch in der Bronzezeit gehbrte das Gebiet der Ghibczyce- 

Hochebene zu den am starksten besiedelten Regionen Mitteleuropas. In der ausgehenden 

Friihbronzezeit bildete sich dort eine lokale, als Nowa Cerkwia-Gruppe bezeichnete 

Besiedlungskonzentration heraus, die mit dem Madarovce-VNerov-Bbheimkirchen-Kul- 

turkomplex verbunden war. Besondere Beachtung verdienen dort die Wehrsiedlungen von 

Jgdrychowice3 und Nowa Cerkwia4. Zu Beginn der alteren Bronzezeit (Bronzezeit Bl) 

begann sich in der Glubczyce-Hochebene die mit dem Komplex der Hiigelgraberkulturen 

verbundene Vorlausitzer Kultur herauszubilden.5 Sie lieferte die Grundlagen fur die bereits 

am Ausgang der alteren Bronzezeit (Bronzezeit C) einsetzende Entwicklung der schlesi- 

schen Gruppe der Lausitzer Kultur, deren lokale Variante in der Glubczyce-Hochebene als 

Ghibczyce-Untergruppe bezeichnet wird. Die Besiedlung der Bevolkerung der Lausitzer 

Kultur hielt sich in der behandelten Region bis in die Friiheisenzeit hinein. In der Latene- 

Periode B biiBten die Reste der Lausitzer Bevolkerung infolge des Latenisierungsprozes- 

ses ihre kulturelle Eigenart ein.

Besondere Bedeutung fur die Studien zur Bronze- und Friiheisenzeit in Schlesien, ins

besondere im siidlichen Oberschlesien, haben die Ergebnisse der Entdeckungen und der 

Ausgrabungen im Bereich von Kietrz, einer am Troja-FluB gelegenen (Abb. 1), seit der 

zweiten Halfte des 19. Jh. durch unterschiedliche archaologische Entdeckungen bekannt 

gewordenen Kleinstadt mit mittelalterlicher Tradition. Die ersten Ausgrabungen in 

Kietrz wurden von dem Amateur-Archaologen R. Stbckel am Ausgang des 19. Jh. durch- 

gefiihrt; die Berichte seiner Entdeckungen schickte er an das Museum in Breslau. Im 

Jahre 1930 begann G. Raschke vom Landesamt fiir Vorgeschichte in Ratibor mit den 

Rettungsgrabungen eines durch Lehmabbau zerstbrten groBen Graberfeldes aus der 

Bronze- und Friiheisenzeit. Sie dauerten bis 1942 und wurden 1956 unter Leitung des 

Verfassers vom Institut fiir Archaologie der Jagiellonen-Universitat zu Krakow wieder- 

aufgenommen und bis 1983 fortgesetzt.6 Bis auf die vormals zerstbrten Bereiche und ein 

kleines Graberfeldareal, das von einer den sogenannten Park bildenden Gruppe alter 

Baume und Straucher bestanden ist, wurde die Nekropole nahezu vollstandig erforscht. 

Insgesamt wurden 4 000 Graber untersucht. Wegen der groBen Anzahl der erforschten 

Bestattungen stellt das Graberfeld in Kietrz die umfangreichste bislang ergrabene 

bronze- und friiheisenzeitliche Nekropole im mitteleuropaischen Raum dar. Beachtens-
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Abb. 1: Kietrz, Woiw. Opole. Lage des Ortes. a - Staatsgrenze

wert ist auch der Umstand, daB das in der alteren Bronzezeit (Bronzezeit B) angelegte 

Graberfeld ohne deutliche Unterbrechungen fiber eine Periode von fast 1 000 Jahren bis 

in die Friiheisenzeit hinein belegt wurde. Seine Benutzer erweiterten mit der zunehmen- 

den Anzahl neuer Bestattungen sukzessiv das Areal dieser Nekropole, wobei die beleg- 

ten Partien ungestort belassen wurden. Dadurch dehnte sich das Areal des Graberfeldes 

bedeutend aus und umfaBte zuletzt eine Flache von uber 10 ha. Innerhalb dieses Berei- 

ches konnten die einzelnen, in verschiedenen Perioden der Bronze- und Friiheisenzeit 

belegten Graberfeldbezirke ausgesondert werden (Abb. 2). Dabei wurde festgestellt, daB 

die Toten zunachst, wahrend der alteren und der mittleren Bronzezeit (Bronzezeit B-D), 

parallel in den unterschiedlichen Teilbereichen des altesten Graberfeldareals bestattet 

wurden. Erst zu Beginn der jiingeren Bronzezeit (Hallstatt A, eher Hallstatt A2) erfuhr der 

bis dahin belegte Graberfeldbereich eine deutliche Erweiterung in norddstlicher Richtung. 

Dabei bildete sich eine halbmondformige, unmittelbar an den altesten Kern des Graber

feldes angrenzende Zone heraus. AnschlieBend, in der jiingsten Periode der Bronzezeit 

(Hallstatt B), wurden die Verstorbenen vornehmlich innerhalb von drei voneinander iso- 

lierten Bestattungsgruppen beigesetzt, die gegeniiber dem bis dahin genutzten Graberfeld

bereich weiter norddstlich lagen. Diese Richtung der raumlichen Ausdehnung der 

Nekropole von Kietrz wurde zu Beginn der Eisenzeit (Hallstatt C), als es zur Herausbil- 

dung eines ausgedehnten Graberfeldbezirkes kam, und mbglicherweise am Anfang der
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Abb. 2: Kietrz, Woiw. Opole. Plan des Graberfeldes: 1 Grabergruppierung der Phase Kietrz III; 

2 Grabergruppierung der Phase Kietrz IV, A westliche Gruppierung, B zentrale Gruppierung, 

C bstliche Gruppierung; 3 Grabergruppierung der Phase Kietrz V; 4 altester Teil des Graber

feldes (Phase Kietrz I und II); 5 jiingster Teil des Graberfeldes (Phase Kietrz VI); 6 vermutli- 

cher Verlauf der Graberfeldgrenzen; 7 Zerstbrungsgrenze durch Lehmabbau; 8 planmaBig 

ergrabene Flache des Graberfeldes
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Periode Hallstatt D beibehalten. Die Zone, in der die Toten bestattet wurden, riickte 

naher an den in dieser Zeit besiedelten Bereich. Dies wird wohl die Ursache dafiir gewe- 

sen sein, weshalb sich die nachste j tingste Belegungsphase auf der westlichen Seite des 

altesten Teils der Nekropole Platz fand. Dort wurden die Toten in der jiingeren Phase der 

Friiheisenzeit (Hallstatt D sowie zu Beginn der Latene-Zeit) bestattet. In unmittelbarer 

Nachbarschaft dieser Grabergruppe, die zu der ausgehenden Phase der Lausitzer Kultur 

gerechnet wird, begannen die bereits mit der Latene-Kultur verbundenen Ankommlinge 

der Periode Latene Bl, ihre Toten zu bestatten. Zweifellos setzen sowohl die Vertreter 

der Spatlausitzer Kultur als auch die der Latene-Kultur in diesem Graberfeldareal eine 

Zeitlang ihre Verstorbenen bei.

Dadurch, dab es innerhalb des Graberfeldes von Kietrz, das liber die ganze Entwick- 

lungsperiode der schlesischen Variante der Lausitzer Kultur belegt wurde, gelungen war, 

eine deutliche horizontale Stratigraphic zu erfassen sowie zahlreiche Graber mit gut 

datierenden Metallgegenstanden und charakteristischen Gefaben aufzudecken, wurde die 

Nekropole zur Grundlage fur die Studien zur Periodisierung und Chronologic der Lausit

zer Kultur, insbesondere deren schlesischer Variante.7 An den Ausgrabungen auf dem 

Graberfeld von Kietrz beteiligten sich auch Anthropologen, und das dabei gewonnene 

Knochenmaterial ist inzwischen grobtenteils aufgearbeitet worden8. Dieses lieferte eine 

ausgezeichnete Quellenbasis fur die Forschungen fiber Demographie und biologische 

Struktur der auf dem Graberfeld bestatteten Personen9 sowie fiber andere, mit dem 

Leben und den Sitten der lokalen Population in der Bronze- und der Friiheisenzeit ver- 

kniipfte Probleme10.

Der alteste Teil der Nekropole von Kietrz wurde ganzlich erforscht.11 Er nahm eine 

annahernd viereckige, 150 m x 170 m grobe Flache ein (Abb. 3). Darin wurden fiber 2 000 

Bestattungen untersucht. Nur die bstlichen Randbereiche dieser Grabergruppierung wiesen 

Zerstbrungsspuren auf, die wohl auf den Lehmabbau im 19. Jh. oder noch frtiher zurfickzu- 

fiihren sind. Annahernd im Zentrum des hier behandelten Graberfeldbereiches befanden 

sich Einzelbestattungen des ausgehenden Neolithikums, der Schnurkeramikkultur.12 Dies 

gab mbglicherweise den Anlab dazu, zu Beginn der alteren Bronzezeit (Bronzezeit Bl) in 

der Nahe der damals noch an der Oberflache erkennbaren Erdaufschtittungen weitere 

Bestattungen anzulegen, die zweifellos mit Erdhiigeln fiberdeckt wurden. Es handelte sich 

dabei um Kbrper- oder Brandbestattungen, zu deren Ausstattung charakteristische Bron- 

zenadeln und sonstige Erzeugnisse gehorten, die einen Zeitansatz an die Anfange der 

alteren Bronzezeit (Bronzezeit Bl) - Phase Kietrz la (Abb .4) - oder an den mittleren Teil 

dieser Periode (Bronzezeit B2) - Phase Kietrz lb (Abb. 5) - nahelegen.

Vom Ausgang der alteren Bronzezeit (Bronzezeit C) an wurden fiber die ganze mittlere 

Periode dieser Epoche (Bronzezeit D und Hallstatt Al) im altesten Teil des Graberfeldes 

von Kietrz zahlreiche weitere Bestattungen angelegt, die mit Erdaufschtittungen iiber- 

deckt wurden. Im Laufe der Forschungen konnten fast 130 Graber dieser Art geborgen 

werden.13 Sie lagen in einem Abstand von 5 m bis zu 20 m beieinander und lieben keine 

regulare Anordnung erkennen. Man kann unter ihnen vier bis ffinf kleinere Gruppierun- 

gen aussondern, deren Grenzen nur noch ungefahr fabbar sind. Die Graber wurden vor- 

wiegend in groben, etwa ost-westlich ausgerichteten, nur geringe Abweichungen von 

dieser Orientierung aufweisenden Gruben angelegt. Oft waren diese Gruben inmitten 

eines kreisrunden Bereiches mit einem Durchmesser von 8-10 m angeordnet, der keine 

anderen Graber aus der Frfihphase der Lausitzer Kultur erbrachte. Dies bestatigt wohl die
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Abb. 4: Kietrz, Woiw. Opole. Leichenbrandbestattung 1734 mit Holzsargspuren der Phase Kietrz la: 

A Plan der Grabgrube, B Profil der Grabgrube, a-f Grabinventar, Kreuz: Leichenbrand/ver- 

brannte Knochen)

Annahme, daB diese Bestattungen urspriinglich mit Erdaufschiittungen mit einem Durch- 

messer von bis zu uber 10 m bedeckt waren, die im Laufe der Zeit vollstandig nivelliert 

wurden. Die Grabgruben von ovaler oder annahernd rechteckiger Form mit abgerunde- 

ten Ecken wiesen unterschiedliche Abmessungen und Tiefen auf. Am haufigsten (47 %) 

begegnen Grabgruben mit AusmaBen von 140-180 cm x 270-320 cm. Etwas weniger 

zahlreich (37 %) sind kleinere Grabgruben mit AusmaBen von 120-150 cm x 190-
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Abb. 5: Kietrz, Woiw. Opole. Kbrperbestattungen der Phase Kietrz lb; Grab 934: A Grabgrube, 

a Bronzenadel; Grab 1143: b-g Grabinventar

240 cm. Es kommen auch sehr groBe Grabgruben vor (Grab 833: 220 cm x 450 cm; Grab 

1328: 310 cm x 370 cm) sowie solche von viel geringerer GroBe (Gr. 2532: 80 cm x 

190 cm). Die Grabgruben waren vorwiegend 80-120 cm unterhalb der heutigen Oberfla-
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Abb. 6: Kietrz, Woiw. Opole. Leichenbrandbestattung 586 mit Holzsargspuren der Phase 

Kietrz lib: A - Plan der Grabgrube, a-w - Grabinventar

che eingetieft. Es begegnen auch tiefer eingelassene Befunde, die gelegentlich eine Tiefe 

von 150-155 cm, in Ausnahmefallen sogar von 174 cm (Grab 3475) erreichen. Die Fill

lung der Grabgruben bildete der gelb-braune Lob, versetzt mit schwarzbraunen Erd- 

klumpen. Innerhalb grober Grabgruben zeichnete sich ein langlicher, mitunter deutlich 

rechteckiger dunkler Streifen ab, der vorwiegend 60-80 cm x 160-230 cm mab. Es han- 

delt sich dabei um die Uberreste von Sargen, die entweder aus ausgehbhlten Baumstam- 

men oder Holzbalken mit einer Dicke von einigen Zentimetem gefertigt waren (Abb. 6).
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Lediglich im Grab 1328, innerhalb einer groBen Grabgrube, konnten die Uberreste von 

zwei Holzsargen nachgewiesen werden. Unter dem Sargboden waren gelegentlich die 

Spuren von quergelegten Holzbalken zu erkennen, die allem Anschein nach als ein 

Geriist, auf dem der Sarg ruhte, zu deuten sein diirften. In 30 Grabern dieser Art zeichne- 

ten sich auf dem Boden der Grabgrube vier regular angeordnete Eintiefungen von verti- 

kal eingelassenen Pfosten ab (Abb. 7-8); 12 weitere Graber lieBen dagegen nur zwei 

derartige Eintiefungen erkennen. Die Funktion solcher Pfosten ist nicht geklart. Es diirfte 

sich dabei moglicherweise um die Reste einer Grabkonstruktion, eines sogenannten 

Totenhauses, handeln.

Die Abmessungen der entdeckten Holzsarge legen die Vermutung nahe, daB sie fur die 

Aufbewahrung unverbrannter menschlicher Leichname bestimmt waren. Indessen gehb- 

ren die in Sargen untergebrachten unverbrannten Totenreste zu den Ausnahmen. Fast alle 

Graber auf der Nekropole von Kietrz erbrachten innerhalb der Holzsarge verbrannte 

Totenreste. Am haufigsten lagen die verbrannten Knochen fiber den gesamten Sargboden 

verstreut. Mitunter bildete der Leichenbrand eine deutliche Gruppierung innerhalb des 

Sarges. Bei knapp der Halfte der Graber (45 %) ruhten im Sarg die Reste eines wahr- 

scheinlich erwachsenen Individuums. Bei 27 % der Graber enthielt der Sarg die durchge- 

brannten Reste zweier Individuen, oft eines Erwachsenen und eines Kindes. Es kommt 

gelegentlich auch vor, daB in einem Sarg die Reste einer groBeren Anzahl von Verstorbe- 

nen, drei bis acht, niedergelegt wurden, darunter sowohl Erwachsene unterschiedlichen 

Geschlechts als auch Kinder. Beispielsweise waren in Grab 1328 in einer Grabgrube 

zwei Holzsarge nebeneinander aufgestellt. In einem davon kamen die Reste eines 

Erwachsenen von zierlichem Kbrperbau zum Vorschein; in dem anderen fanden sich 

dagegen die Reste von drei Individuen, zwei erwachsenen Frauen und einem Kind. In 

Grab 1320 mit den Uberresten von acht Individuen fanden sich die Knochen eines 

erwachsenen Mannes, von drei weiteren Erwachsenen, wohl von Frauen, sowie von vier 

Kindern in unterschiedlichem Alter.

In der Ausstattung der hier behandelten Graber kommen sparliche TongefaBe, vorwie- 

gend Becher oder Henkeltassen, sowie grbBtenteils zusammengebogene und verbrannte 

Gegenstande aus Bronze, manchmal aus Gold, wie auch aus Gias, Geweih, Knochen 

oder Stein vor. Die Bronzeerzeugnisse, die in 50 % der Graber zutage kamen, vor allem 

aber Nadeln und charakteristische TongefaBe lassen die Feststellung zu, daB sie mit Aus- 

nahme von Objekten, die noch mit der Vorlausitzer Kultur (Phase Kietrz la und lb) ver- 

bunden sind, bereits die Friihlausitzer Kultur (Phase Kietrz Ila-c) vertreten und zeitlich 

an den Ausgang der alteren Bronzezeit (Bronzezeitperiode C) bis zum Ausgang der mitt- 

leren Periode dieser Epoche (Hallstatt Al) zu datieren sind.

Im Friihlausitzer Teil des Graberfeldes von Kietrz kommen gehauft Bestattungen in 

annahernd kreisrunden kleinen Gruben mit einem Durchmesser von 30-60 cm vor. Ein 

Teil von ihnen weist eine verhaltnismaBig geringe Tiefe auf, und die Grabgrubenumrisse 

sind in der dunkelbraun gefarbten Schwarzerdeschicht auf LbBunterlage nicht zu erfas- 

sen. Sie sind im gesamten Friihlausitzer Graberfeld vertreten und bilden mitunter 

geschlossene Konzentrationen, gruppieren sich aber auch um groBere Graber mit den 

Spuren von Sargen und bilden ringformige Anhaufungen. Unter den kleinen Bestattun

gen sind (mit iiber 55 %) die Urnenbrandgraber am starksten vertreten. Gewohnlich 

wurde im Grab ein TongefaB mit Leichenbrand aufgestellt. Es kommt auch vor, daB 

nebeneinander zwei Urnen mit verbrannten Knochenresten anzutreffen sind. Als ein Grab 

wurde manchmal eine Gruppe von drei bis acht nebeneinander aufgestellten Urnen gedeu-
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Abb. 7: Kietrz, Woiw. Opole. Leichenbrandbestattung 1039 mit Holzsargspuren der Phase

Kietrz lib: A Plan und Profil der Grabgrube, B Pfostengruben auf dem Boden der Grab- 

grube, a-b Grabinventar
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Abb. 8: Kietrz, Woiw. Opole. Leichenbrandbestattung 1456 mil Holzsargspuren der Phase Kietrz lie:

A Plan der Grabgrube, B Pfostengruben auf dem Boden der Grabgrube, a-d Grabin ventar

tet. In manchen Fallen war es moglich zu entscheiden, welche der Umen als erste in den 

Boden gelangte. Man offhete das Grab zu unterschiedlichen Zeiten, um neue Umen hin- 

zuzustellen. Dab in den Grabem mit mehreren Umen GefaBe vorhanden sind, welche fur 

die unterschiedlichen Entwicklungsetappen der Friihlausitzer Kultur charakteristisch sind, 

laBt die Feststellung zu, daB zwischen der Niederlegung der einzelnen Umen im Grab 

sogar einige Jahrzehnte verstrichen sein konnten.

Die Funktion der Umen erfullten gewbhnlich vasenfbrmige GefaBe. Viel seltener 

wurde der Leichenbrand in Tbpfen mit S-fdrmigem Proftl, in Kannen oder Bechem 

untergebracht (es handelt sich dabei vorwiegend um Bestattungen von Kleinkindem). 

Gelegentlich wiesen die Umen im Boden oder seltener im bodennahen Teil eine absicht- 

lich angebrachte Durchlochung, das sogenannte Seelenloch, auf. Die Umen waren han

fig entweder mit einer mit dem Boden nach oben weisenden Schale oder mit dem
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unteren Teil eines groBeren GefaBes, seltener mit einem ganzen GefaB oder dem Bauch- 

fragment eines groBen GefaBes zugedeckt. In den Urnenbestattungen wurde die Urne 

durch eher sparliche (1-3) BeigefaBe begleitet. Es handelte sich dabei vorwiegend um 

GefaBe geringerer GroBe, die mitunter in der Urne auf der Leichenbrandschicht aufge- 

stellt waren. In der Fullung der Gruben, in denen eine Urne ruhte, fanden sich oft Holz- 

kohlereste, kleine verbrannte Knochen wie auch verbrannte TongefaBfragmente sowie 

Bronze- und Glasschmelzkliimpchen. Sie gelangten zusammen mit den Resten des 

Scheiterhaufens, auf dem der Leichnam des Verstorbenen verbrannt wurde, in die Grab- 

grube.

Weniger zahlreich als Urnengraber waren die Brandgraber vertreten, in denen die ver- 

brannten Knochen, mitunter zusammen mit den Scheiterhaufenresten, in eine Grube mit 

30-60 cm Durchmesser gefullt wurden. In solche Graber gelangten nur selten ganze Ton- 

gefaBe. Bekannt sind auch Graber, in denen neben der Urne mit Leichenbrand verbrannte 

Knochenreste eines weiteren Individuums in der Grabgrube zum Vorschein kamen.

In der Ausstattung kleiner Friihlausitzer Graber auf der Nekropole von Kietrz kommt 

vor allem Keramik vor, die vornehmlich durch vasenfdrmige GefaBe vertreten ist. Vasen 

mit ausladendem Bauch und zylindrischem oder konischem Hals, am Bauch mit kurzen 

horizontalen Leisten verziert (Abb. 9b) oder unverziert (Abb. 11g, h), sind hauptsachlich 

fiir die an den Ausgang der alteren Bronzezeit (Bronzezeit C) datierbare Phase Kietrz Ila 

typisch. In der Phase Kietrz lib, die in die altere Halfte der mittleren Bronzezeit (Bronze

zeit D) zu datieren ist, setzten sich die mit Buckelomamentik verzierten Vasen (Abb. 10) 

allgemein durch. Oft verleihen die vom GefaBinneren herausgedriickten Buckel dem 

Bauch eine im GrundriB polygonale Form. In der Phase Kietrz lie, die der jiingeren 

Halfte der mittleren Bronzezeit (Hallstatt Al) zuzuweisen ist, waren die Vasen mit dop- 

pelkonischem Bauch, am Umbruch mit Kerben oder Griibchen verziert (Abb. Ilf, j), am 

reichhaltigsten vertreten. Die Sitte der Verzierung der GefaBe mit Buckelornament hielt 

sich auch in dieser Phase. In kleinen Grabern aus dem hier behandelten Graberfeldareal 

kamen auch Tdpfe mit S-formigem Profil, Kannen, Becher und Henkeltassen zum Vor

schein. Manche Kannen und Becher waren mit Buckelornament verziert. Eine getrennte 

Gruppe unter den Schalen bilden solche mit hohlem StandfuB (Abb. 9a), die in der Phase 

Kietrz Ila besonders haufig anzutreffen sind. Ublich fiir die gesamte Friihlausitzer Kultur 

sind profilierte, am Umbruch kerbschnittverzierte, unterhalb des Umbruchs gestrichelte 

Schalen mit Bandhenkeln (Abb. lla-b). Es kommen ferner auch unverzierte halbkugel- 

fbrmige Exemplare vor, wahrend die Schalen mit nach innen gebogenem Rand seltener 

anzutreffen sind.

Bei etwa 25 % der kleinen Brandgraber fanden sich Bronzegegenstande, oft zerbrochen 

und verbrannt. Beachtenswert sind vor allem Nadeln, unter denen u. a. spate Osennadeln, 

Hirtenstabnadeln, Kolbenkopfnadeln, Nadeln mit profiliertem Kopf (Variante Mostkovice) 

und Rollenkopfnadeln vorkommen. Zahlreich vorhanden sind die Schafte von Nadeln ohne 

erhaltene Kdpfe. In den Grabern fanden sich auch unterschiedliche Ringe, Anhiinger aus 

Bronze, bronzene Buckel mit Ose und Drahtscheiben. Beachtenswert ist das verhaltnisma- 

Big reichhaltige Auftreten von haufig im Scheiterhaufenfeuer verbrannten Glasperlen in 

den Friihlausitzer Bestattungen in Kietrz. Man stieB ferner auf vorwiegend verbrannte 

Bruchstiicke verschiedener Knochenerzeugnisse und sparliche Tierknochen.

Bezeichnend ist das gemeinsame Auftreten der Bestattungen in Holzsargen, die in gro

Ben Grabgruben untergebracht sind und urspriinglich mit Erdaufschiittungen iiberdeckt 

waren, und der kleinen, in Grabgruben geringerer GroBe niedergelegten Brandbestattun-
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Abb. 9: Kietrz, Woiw. Opole. Urnengrab 1730 der Phase Kietrz Ila: a-d Grabinventar

gen mit/ohne Urne im Friihlausitzer Teil der Nekropole von Kietrz. In beiden Kategorien 

von Grabern finden sich analoge TongefaBe sowie Gegenstande aus Metall und Gias. 

Dies legt den SchluB nahe, daB die groBen, mit Erdhiigeln iiberdeckten Graber mit Uber- 

resten von Holzsargen, ungeachtet dessen, daB sie eine altere, sich aus dem Milieu der 

Hugelgraberkulturen herleitende Tradition vertreten, im allgemeinen nicht alter sind als 

die kleinen, besonders fur die Urnenfelderzeit typischen Brandgraber mit/ohne Urne. 

Angefangen von der Phase Kietrz Ila (Bronzezeit C) wurden die Toten auf dem Graber- 

feld in beiden Arten von Grabern bestattet, wobei die Bestattungen mit Sargen, die mit 

Erdhiigeln iiberdeckt sind, nur 5 % der Graber in diesem Graberfeldteil ausmachen. 

Diese Situation hielt sich wahrend der Phasen Kietrz lib und lie, d. h. fiber die ganze
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Abb. 10: Kietrz, Woiw. Opole. BuckelgefaBe der Phase Kietrz lib: a Grab 1510, b Grab 1514

mittlere Periode der Bronzezeit (Bronzezeit D und Hallstatt Al) hinweg. Neben der 

Nekropole in Kietrz zeichnet sich eine solche Situation auch in Krzanowice, Woiw. 

Katowice (auch im siidlichen Oberschlesien, fiber 10 km vom Graberfeld von Kietrz ent- 

fernt) ab, wo im Friihlausitzer Graberfeldteil ebenfalls eine Vergesellschaftung der 

urspriinglich Erdaufschiittungen aufweisenden Brandgraber mit Spuren von Holzsargen 

mit zahlreichen kleinen Brandbestattungen mit/ohne Ume zu beobachten ist.14 Mogli- 

cherweise liegt eine solche Situation auch im Faile des Graberfeldes von Moravicany in 

Nordmahren vor.15

Es stellt sich nun die Frage, warum auf dem Graberfeld von Kietrz fiber die ganze Friih- 

phase der Lausitzer Kultur (Phasen Kietrz Ila-c) hinweg zwei Arten von Brandgrabem 

nebeneinander vorkamen, die eine mit den bereits archaischen Beziehungen zu dem Milieu 

der Hfigelgraberkulturen (Bestattungen mit Holzsargen, fiberdeckt von Erdhfigeln) und die 

andere - fiir die damalige Zeit bereits modeme die schon an die sich in jener Zeit im west

lichen Verbreitungsbereich der Lausitzer Kultur sowie in den anderen Urnenfelderkulturen 

verbreitenden Sitten ankniipft (Flachgraber mit/ohne Ume). Es diirfte anzunehmen sein, dab
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Abb. 11: Kietrz, Woiw. Opole. Umengrab 1373 mit 4 Urnen der Phase Kietrz lie: a-k Grabinventar

diese Situation durch die soziale Differenzierung innerhalb der Gesellschaft, die das Gra- 

berfeld benutzte, bedingt war. Diese Annahme kann durch den Nachweis bestatigt wer- 

den, daB Metallgegenstande, hauptsachlich bronzene, aber auch goldene, gerade in den 

groBen Grabem mit Holzsargen viel haufiger auftreten, als dies bei den Bestattungen 

geringerer GroBe der Fall ist. Ca. 55 % der GroBgraber der Nekropole von Kietrz und 

50 % derjenigen des Graberfeldes von Krzanowice enthielten Metallgegenstande, wah- 

rend nur bei 15-20 % der Bestattungen geringerer GroBe derartige Erzeugnisse oder 

deren Fragmente zum Vorschein kamen. Auch Glasperlen traten viel haufiger in GroB- 

grabern mit Sarg als in den kleineren Bestattungen auf. Es sei hinzugefiigt, daB kleine 

Graber oft am Rand derjenigen Erdaufschiittung gruppiert waren, die einst ein groBes, 

gleichsam den Mittelpunkt einer Graberkonzentration markierendes Grab iiberdeckte.

In der Phase Kietrz III, die zeitlich in die jiingere Periode der Bronzezeit (Hallstatt A2) 

gesetzt wird, wurde weiterhin im altesten Graberfeldbereich bestattet. Allerdings wurde 

das Areal der Nekropole in dieser Zeit um einen halbmondformigen, 30-40 m breiten und
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uber 170 m langen Gelandestreifen nach Norden und Osten hin weitraumig erweitert. In die- 

ser Zone kommen ausschlieBlich Bestattungen vor, die in die jiingere Bronzezeit (Hallstatt 

A2) zu datieren sind.16 Es konnen hier vier deutliche Grabgruppen ausgesondert werden, die 

jeweils einen Raum von 30 bis 40 m Durchmesser einnehmen. Eine davon befindet sich im 

ostlichen Teil des neuen Gelandes, die drei iibrigen wurden im nordlichen Teil lokalisiert. 

Zwischen diesen Gruppierungen lagen verstreut Bestattungen der jiingeren Bronzezeit; in 

der mittleren Partie des nordlichen Teils traten auch Einzelbestattungen in Erscheinung, die 

bereits in die jiingste Periode der Bronzezeit (Hallstatt B) zu datieren sind. In der neu ent- 

standenen Graberfeldzone fanden sich keine der im Friihlausitzer Teil des Graberfeldes 

vorhandenen GroBgraber mit Sarg. Freigelegt werden konnten nur noch kleine, flache 

Brandgraber in kreisformigen oder ovalen Gruben mit einem Durchmesser von 40-90 cm. 

Eine Ausnahme bildeten zwei Graber mit viereckigen Gruben mit den AusmaBen von 

75 cm x 115 cm (Grab 475) und 95 cm x 120 cm (Grab 473). In den Grabern von geringe- 

rer Tiefe hoben sich die Grabgruben nur schwach von dem Schwarzerdeboden auf LbBun- 

terlage ab. In keinem der Graber der Phase Kietrz III fanden sich Spuren von Holz- oder 

Steinkonstruktionen. Nur in Grab 533 war der Grabgrubenboden mit Fragmenten groBer 

TongefaBe ausgelegt.

Die starkste Gruppe unter den Bestattungen der Phase Kietrz III bilden die Brandgra

ber, in denen der Leichenbrand jeweils in einer Urne untergebracht war. In 10 Fallen fan

den sich im Grab je zwei Urnen mit Leichenbrand. Bei ca. 80 % der Urnen handelte es 

sich um vasenformige GefaBe unterschiedlicher GroBe. Vereinzelt wurde ein eiformiger 

Topf als Urne verwendet; nur in Ausnahmenfallen fand sich der Leichenbrand in einem 

Becher oder einer Henkeltasse. Oft lagen in einem Urnengrab in geringerer Menge ver- 

brannte Knochen zwischen den BeigefaBen oder in der Grabgrubenfiillung verstreut. Nur 

ausnahmsweise trat dagegen in der Grabgrube neben der Urne mit Leichenbrand, eine 

getrennte Anhaufung verbrannter, unmittelbar auf dem Boden niedergelegter Knochen 

auf.

Bei fast 30 % der Graber gab es keine Urne, und der Leichenbrand gelangte unmittelbar 

in die Grabgrube. Mitunter lag er auf der Grabgrubensohle verstreut. Bei fiber 14 % der 

Bestattungen fehlte jegliche Spur verbrannter Knochen, obwohl in ihnen, ebenso wie in 

den Grabern mit Knochenmaterial, TongefaBe oder deren Reste zum Vbrschein kamen.

Zur Ausstattung nahezu aller Graber der Phase Kietrz III gehbrten mehr oder weniger 

gut erhaltene TongefaBe. Ganze GefaBe wurden oft von Scherben weiterer GefaBe, ahn- 

lich den in der Grabgrube verstreut vorhandenen, ganzlich erhaltenen Exemplaren, beglei- 

tet. Manchmal waren es sekundar gebrannte GefaBe. Moglicherweise gelangten sie 

zusammen mit den Scheiterhaufenresten in die Grabgrubenfiillung. Die Anzahl der GefaBe 

in den Grabern war unterschiedlich und belief sich auf ein bis 14 Exemplare. Vorwiegend 

befanden sich in einem Grab zwei bis drei GefaBe. Es gibt allerdings zahlreiche Bestattun

gen, in denen vier bis sieben Exemplare belegt sind. Die Urnen waren grbBtenteils mit 

einer mit dem Boden nach oben weisenden Schale, seltener mit einem anderen GefaB zuge- 

deckt. Mit Schalen iiberdeckte man auch GefaBe, die keinen Leichenbrand enthielten. 

Manchmal iiberdeckte eine groBe Schale alle iibrigen in einem Grab vorhandenen GefaBe. 

In den Grabern wurden auBer Vasen und Schalen auch eifbrmige Topfe, Becher und Hen- 

keltassen niedergelegt. Bei tiber 15 % der Graber fanden sich vorwiegend Einzelerzeug- 

nisse aus Bronze oder nur ein Fragment eines Bronzegegenstands. Sparlich vorhanden sind 

in diesem Graberfeldteil Glasperlen und Einzelexemplare von Steinerzeugnissen.
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Unter den TongefaBen, wie sie fur die Phase Kietrz III typisch sind, kommen unver- 

zierte, groBe vasenformige und doppelkonische GefaBe mit scharfem oder bisweilen 

sanftem Umbruch vor. Eine sehr charakteristische Form bilden kleine und mittelgroBe 

doppelkonische Vasen mit scharfem Umbruch (Abb. 12a-c), die oberhalb des Umbruchs 

mit streifenfbrmig angeordneten horizontalen Ritzlinien und gestrichelten Dreiecken, 

Schragstrichbandem und Zickzacklinien verziert sind. Es kommen auch Vasen mit dop- 

pelkonischem Bauch und sanftem Umbruch oder mit ausladendem Bauch, konischem 

oder zylindrischem Hals, mit zwei Henkeln am Halsansatz, vor. Solche GefaBe sind 

unverziert oder am Bauch mit vertikalen oder schragen Rillen, zusatzlich auch mit Buk- 

keln, Griibchen und Halbkreisen versehen. Eine ziemlich originelle Gruppe bilden 

vasenformige GefaBe mit charakteristisch abgesetztem Hals, die den EtagengefaBen 

zuzurechnen sein diirften. Diese Exemplare sind, ebenso wie die Vasen mit zylindri

schem Hals und flach ausbiegender, mitunter facettierter Miindung (Abb. 13g), fremd fiir 

die Lausitzer Kultur. Sie legen ein Zeugnis davon ab, daB die Glubczyce-Hochebene in 

der jiingeren Bronzezeit (Hallstatt A2) den Einwirkungen der mitteldanubischen Umen- 

felderkultur aus Siidmahren ausgesetzt war.

Die Topfe aus den Grabern der Phase Kietrz III sind gewohnlich mit zwei bis zum 

GefaBrand reichenden oder unterhalb desselben angebrachten Bandhenkeln versehen. Es 

gibt zahlreiche Schalen unterschiedlicher GroBe, deren Durchmesser sogar 40 cm iiber- 

steigen, unter denen profilierte Exemplare mit Bandhenkeln dominieren. Als Verzierung 

tragen sie am Rand dreieckige Fortsatze. Es treten Schalen auf, die auf der Innenflache 

ihres Bodens mit konzentrischen Kreisen, an der Miindung mit schragen, breiten Kan- 

neluren verziert sind. Anzutreffen sind ferner konische Schalen, halbkugelfbrmige sowie 

solche mit nach innen einbiegendem Rand. Sparlich vorhanden, allerdings charakteri

stisch fiir die Phase Kietrz III, sind viereckige, mit breiten Rillen verzierte Schalen. 

Belegt sind auch Becher mit ausladendem Bauch und abgesetztem Hals (Abb. 13d), oft 

mit Rillen verziert, sowie Henkeltassen, hauptsachlich von konischer Form (Abb. 12d), 

doch auch halbkugelfbrmige und profilierte.

Bronzeerzeugnisse sind in den Grabern der Phase Kietrz III nur sparlich vorhanden. Hierzu 

gehbren Einzelexemplare von Nadeln mit unterschiedlich gestaltetem Kopf (Abb. 13a), ein 

Bronzemesser (Grab 953), das dem Jevicko-Typ zuzuweisen ist, eine Speerspitze aus 

Bronze (Grab 1339) wie auch unterschiedliche Bronzeringe und deren Fragmente sowie 

verbrannte Fragmente verschiedener Gegenstande.

Beachtenswert ist der Umstand, daB in den Grabern, die der Phase Kietrz III angehb- 

ren, Keramikfunde vergesellschaftet sind, die zwei stilistische Strbmungen vertreten. 

Eine davon ist charakteristisch fiir die schlesische Gruppe der Lausitzer Kultur und auch 

in den anderen Regionen Schlesiens allgemein belegt. Die andere Strbmung, deren Ziige 

auf die Beziehungen zur mitteldanubischen Urnenfelderkultur schlieBen lassen, ist im 

schlesischen Gebiet nur im Bereich der Glubczyce-Hochebene faBbar und auch in der 

Lausitzer Kultur in Nordmahren vertreten.17

Eine erneute Erweiterung des Graberfeldes, auch in nordbstlicher Richtung, erfolgte in 

der jiingsten Bronzezeitperiode (Hallstatt B). AuBerhalb der Zone, die vornehmlich wah- 

rend der jiingeren Bronzezeitperiode belegt wurde, konnten drei getrennte Grabgruppen 

der Phase Kietrz IV ausgesondert werden, die zeitlich in die jiingste Periode der Bronze

zeit (Hallstatt B) zu setzen sind. Die westliche Gruppierung (Abb. 14) wurde an der 

nbrdlichen Peripherie der im Laufe der jiingeren Periode der Bronzezeit genutzten Gra- 

berfeldzone angelegt. Sie maB im Durchmesser ca. 40 m und umfaBte uber 230 Graber.18
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Abb. 12: Kietrz, Woiw. Opole. Urnengrab 2178 der Phase Kietrz III: a-e Grabinventar

Im siidlichen Teil dieser Gruppierung bildeten die den Phasen Kietrz III und IV zugehd- 

rigen Graber eine Mischzone. Im nordlichen Teil dagegen traten ausschlieBlich Bestat- 

tungen der Phase Kietrz IV auf. In einem Abstand von ca. 60 m siidostlich der westlichen 

Grabergruppierung, ebenfalls im Randbereich des wahrend der Phase Kietrz III genutz- 

ten Areals, wurde eine zentrale Grabergruppierung der Phase Kietrz IV ausgesondert. Sie 

hatte einen Durchmesser von ca. 40-45 m. Ihr westlicher Teil wurde nach der Mitte des 

19. Jh. beim StraBenbau zerstort. Im ostlichen Teil dagegen kamen 201 Graber zum Vor- 

schein.19 Es wird die Meinung vertreten, daB dieser Gruppierung urspriinglich ca. 300 

Bestattungen angehbrten. Eine dritte Grabgruppe der Phase Kietrz IV befand sich etwa 

40 m ostlich der Zentralgruppierung. Diese wurde beim Lehmabbau teilweise zerstort 

und zum Teil in den dreiBiger Jahren des 20. Jh. erforscht. Die AusmaBe dieser Gruppie

rung sowie die Anzahl der zugehorigen Bestattungen bleiben unbekannt. Sie schloB sich 

unmittelbar an den weiteren, zu Beginn der Friiheisenzeit genutzten Graberfeldteil an 

(Phase Kietrz V).
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Abb. 13: Kietrz, Woiw. Opole. Urnengrab 2200 der Phase Kietrz III: a-h Grabinventar
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Abb. 14: Kietrz, Woiw. Opole. Westliche Bestattungsgruppierung der Phase Kietrz IV: A Brandgrab

Die der Phase Kietrz IV zugerechneten Graber warden ziemlich flach, vorwiegend in 

der Schwarzerdeschicht auf Lbbunterlage angelegt. Dadurch waren die Umrisse der 

Grabgruben in vielen Fallen nur schwer zu erkennen. Bei den defer eingelassenen Gra- 

bem hoben sich die Grabgrubenumrisse von dem mit Lbb durchsetzten gewachsenen 

Boden ab. In der westlichen Gruppierung herrschten ovale oder irregular ausgebildete Gru- 

ben vor. Zu den Ausnahmen gehdrten viereckige Grabgruben. In der Zentralgruppierung 

waren bei den tiefer angelegten Bestattungen solche von viereckiger Form dominant. Die 

Ausmabe der Grabgruben betrugen vorwiegend 50-60 cm x 70-80 cm. Selten iiberschritt 

der Grabgrubendurchmesser 1 m. Die Graber der westlichen Gruppierung erbrachten keine 

Spuren von Holz- oder Steinkonstruktionen. Dagegen wurden innerhalb der Zentralgrup

pierung in der viereckigen, 90 cm x 115 cm groben Grube des Grabes 347 dunkler 

gefarbte Bodenstreifen erkannt, die mbglicherweise als Reste einer kleinen viereckigen 

Holzkammer mit den Ausmaben von 70-80 cm zu deuten sind. Im Grab 239, ebenfalls der 

Zentralgruppierung zugehdrig, war ein Teil der Grabgrube mit Fragmenten einer Schale 

von betrachtlicher Grdbe ausgelegt.

Beachtenswert ist der Umstand, dab sowohl innerhalb der Zentral- als auch der West- 

gruppierung uber zahlreichen Bestattungen der Phase Kietrz IV Anhaufungen von Frag

menten verschiedener Gefabe zum Vorschein kamen. Es handelte sich dabei bestimmt 

nicht um Fragmente der die eigentliche Grabausstattung bildenden Gefabe, da diese tiefer 

in unversehrtem Zustand zutage kamen. Es waren auch nicht die Reste von flacher ange-
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legten Grabern, die aufgeackert worden sein konnten, dajene GefaBscherbenanhaufungen 

vorwiegend im Unterboden, unterhalb der Reichweite der Pflugschar, uber den tiefer 

angelegten Bestattungen lagen. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um Frag- 

mente von GefaBen und anderen Keramikerzeugnissen, die in hoheren Partien der zuge- 

schiitteten Grabgrube niedergelegt oder hineingeworfen oder aber wahrend der uns nicht 

naher bekannten Totenkultzeremonien flach fiber dem Grab eingegraben worden waren. Als 

Uberreste solcher Kulthandlungen diirften mbglicherweise die hier belegten Einzelexem- 

plare von TongefaBen anzusehen sein, die keine Spur von Leichenbrand erkennen lassen.

Bei den meisten Grabern, die der Phase Kietrz IV zugewiesen worden sind, handelt es 

sich um Umenbestattungen, wobei der Leichenbrand im Inneren einer Ume - zumeist 

wurden in solcher Funktion vasenfbrmige GefaBe benutzt - untergebracht war. Selten 

wurden die verbrannten Knochen in einen eifbrmigen Topf, eine Schale oder einen 

Becher gefiillt. In den beiden Grabergruppierungen wurden wenige Befunde aufgedeckt, 

in denen zwei Urnen mit Leichenbrand nebeneinander aufgestellt waren. In der westli

chen Gruppierung enthielten fiinf Bestattungen sogar je drei Urnen. Gelegentlich war 

eine geringe Menge verbrannter Knochen in der Grube eines Umengrabes zwischen den 

GefaBen verstreut. Die Urnen standen gewbhnlich im zentralen Teil des Grabes, waren 

mit Schalen zugedeckt und von BeigefaBen umschlossen. Die Anzahl der im Grab nie- 

dergelegten GefaBe war unterschiedlich. In der westlichen Gruppierung fanden sich in 

einem Grab am haufigsten fiinf bis acht TongefaBe, nur in Ausnahmefallen iiberstieg ihre 

Zahl 11 Exemplare. In der Zentralgruppierung dagegen lag die Anzahl der GefaBe mit 

fiinf bis 10 hbher, doch bei 17 % der Bestattungen belief sie sich auf 10 bis 18 Stuck. Die 

grbfite Anzahl von GefaBen (22) kam im Grab 214 zum Vorschein.

Am zahlreichsten wurden in die Graber vasenfbrmige GefaBe unterschiedlicher GrbBe 

niedergelegt, von MiniaturgefaBen bis zu Exemplaren mit einem Durchmesser von eini- 

gen Dezimetern. Die Vasen haben einen doppelkonischen Bauch mit sanftem Umbruch 

(Abb. 15h) oder einen ausladenden Bauch mit konischem Hals. GroBe vasenfbrmige 

GefaBe bleiben oft unverziert. Die Exemplare mittlerer und geringerer GrbBe tragen als 

Verzierung zumeist Ritzornament, verschiedenenartige Rillen, Griibchen und aufge- 

klebte Buckel (Abb. 15c; 16n; 17a, e, h). Typisch sind u. a. die am Bauch mit Flechtbandmu- 

ster verzierten Vasen (Abb. 15d; 17c-d). Unter den vasenfbrmigen GefaBen sind henkellose 

Exemplare sowie solche mit vorwiegend am Halsansatz angebrachten Henkeln. Eine eigene 

Gruppe bilden kleine vasenfbrmige GefaBe, die auf dem Bauch mit vertikal durchlochten 

kleinen Henkeln versehen sind (Abb. 16k). Kleine Locher wurden auch am GefaBrand ober- 

halb der Henkel beobachtet. Derartige GefaBe wurden mit speziellen Tondeckeln zugedeckt, 

die in der Randpartie ebenfalls mit kleinen Lbchem versehen sind (Abb. 16g), deren 

Anordnung der am GefaBrand entspricht. Solche manchmal als Dosen bezeichneten 

GefaBe konnten entweder an einer Schnur aufgehangt sein, oder aber der Deckel eines 

GefaBes konnte mittels einer Schnur befestigt werden. Vasenfbrmige GefaBe, insbeson- 

dere mittelgroBe und kleine, hatten eine geschwarzte oder „graphitierte” Oberflache. In 

den Grabern fanden sich auch eifbrmige Tbpfe. Sie waren gewbhnlich mit zwei Bandhen- 

keln (Abb. 16o; 17j), seltener mit vertikal durchlochten, unterhalb des GefaBrandes ange

brachten Henkeln versehen. Manche Tbpfe waren mit Buckeln oder Leisten unterhalb der 

Randpartie verziert (Abb. 15g). Die Tbpfe wurden vorwiegend mit halbkugelfbrmigen 

oder konischen Deckeln mit einem Henkel in der Mitte zugedeckt.

Schalen dienten in den Grabern im allgemeinen als Deckel von Urnen. Mit groBen 

Schalen bedeckte man gelegentlich das ganze Grab oder mehrere GefaBe einschlieBlich
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Abb. 15: Kietrz, Woiw. Opole. Urnengrab 1108 der Phase Kietrz IV: a-h Grabinventar

der Ume. Die Schalen wurden aber auch als Beigefabe mit in die Graber gegeben. Am hau- 

figsten kamen profdierte Schalen zutage, die vorwiegend mit einem unterhalb des Randes 

angebrachten, vertikal durchlochten Henkel versehen sind (Abb. 15f; 16i). Weniger zahl- 

reich waren halbkugelformige Exemplare oder solche mit einbiegendem Rand (Abb. 16h), 

die bisweilen mit kleinen Henkeln ausgestattet waren. Zahlreiche Schalen weisen auf der 

Innenflache des Bodens und der Wandung ein Ritzomament auf (Abb. 17k). Die Innen-
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Abb. 16: Kietrz, Woiw. Opole. Urnengrab 215 der Phase Kietrz IV: a-o Grabinventar
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flache der Schalen war auch oft „graphitiert”. Eine quantitativ starke Gruppe bilden Becher 

und Henkeltassen. Besonderes zahlreich sind halbkugelformige Exemplare (Abb. 15b; 

16d; 17f-g), die groBtenteils unverziert sind, sowie profilierte Elenkeltassen (Abb. 16e-f), 

die innen und auBen mit Ritzornament versehen und oft „graphitiert” sind. Zu den selte- 

ner anzutreffenden Keramikerzeugnissen gehoren Tonklappern, ein verzierter hornfbrmi- 

ger Becher (Grab 1152) oder ein kleines GefaB mit vier StandfiiBen (Grab 1213).

Bei 18 % der Graber in der Zentralgruppierung sowie bei 27 % der Graber in der Westgrup- 

pierung kamen ganzlich oder bruchstiickhaft erhaltene Bronzegegenstande zum Vor- 

schein. Haufig belegt sind kleine, absichtlich abgebrochene Fragmente von Nadelschaf- 

ten. Bei den besser erhaltenen Exemplaren bilden Bronzenadeln mit unterschiedlicher Kopf- 

form (Abb. 15a; 16a), Ringe, Armringe (Abb. 16c), Knopfe und Bronzeperlen quantitativ die 

starkste Gruppe. Selten vertreten sind bronzene Rasiermesser (Graber 215, 295; Abb 16b), die 

in der Zentralgruppierung zum Vorschein kamen.

Die hier behandelten zwei Grabergruppen der Phase Kietrz IV, die in die jiingste Bron- 

zezeitperiode (Hallstatt B) gehoren, unterscheiden sich voneinander. Friiher angelegt 

wurde die Westgruppe, in der die Bestattungen von der Wende der jiingeren zur jiingsten 

sowie die der Phase Kietrz IVa zuweisbaren Bestattungen aus den Anfangen der jiingsten 

Bronzezeitperiode (Hallstatt Bl) gruppiert sind. Es wurden dort auch noch jiingere Gra

ber angelegt, die bereits der Phase Kietrz IVb (annahernd Hallstatt B2) zugerechnet wer- 

den konnen. Zu dieser Zeit wurde die Zentralgruppe angelegt, die noch am Ausgang der 

jiingsten Bronzezeitperiode (Hallstatt B3), in der Phase Kietrz IVc, genutzt wurde. Die 

ostliche Grabgruppe (zerstort und in den dreiBiger Jahren des 20. Jh. teilweise erforscht) 

wird wohl hauptsachlich die Graber vom Ausgang der jiingsten Periode der Bronzezeit 

enthalten haben. Dafiir diirfte namlich die unmittelbare Nachbarschaft der ostlichen 

Grabgruppe der Phase Kietrz IV und des Areals, in dem wahrend der Friiheisenzeit 

(Phase Kietrz V) bestattet wurde, sprechen.

Nordlich und nordostlich der Grabergruppierung der ausgehenden Bronzezeit erstreckte 

sich eine Zone, in der die Graber der Friiheisenzeit, hauptsachlich in der Hallstatt C und 

wohl noch zu Beginn von Hallstatt D, angelegt wurden.20 Diese Zone war etwa 100 m x 

210 m groB. Ihre genauen AusmaBe sowie die Struktur stehen nicht eindeutig fest, da ihr 

zentraler Bereich zerstort wurde. Er wurde in den dreiBiger Jahren und zu Beginn der 

vierziger Jahre des 20. Jh. ergraben. Die Plane eines damals bereits untersuchten Teils 

des Graberfeldes wurden zerstort oder gingen wahrend des Zweiten Weltkriegs verloren. 

In den Nachkriegsjahren gelang es nur noch, den ostlichen und westlichen Randbereich 

jener Zone zu erforschen (Abb. 18). In der zu Beginn der Friiheisenzeit genutzten Zone 

waren die Graber allem Anschein nach nicht gleichmaBig verteilt, sondern bildeten 

Gruppierungen, deren Anzahl bislang nicht naher bestimmt werden konnte.

Bei den zu Beginn der Friiheisenzeit (Phase Kietrz V) angelegten Grabern handelt es 

sich ausschlieBlich um Brandbestattungen, groBtenteils Urnenbestattungen. Sie zeichne- 

ten sich an der Oberflache des Graberfeldes kaum ab, was im Hinblick auf den Umstand, 

daB ein Teil der erforschten Graber urspriinglich aller Wahrscheinlichkeit nach mit Erd- 

aufschiittungen iiberdeckt war, anscheinend auf eine langzeitige Einwirkung der Nivellie- 

rungsprozesse zuriickzufiihren ist. Die Graber waren zum groBen Teil verhaltnismaBig 

flach in den Schwarzerdeboden eingetieft, so daB ihre Gruben nur ungefahr erfaBt werden 

konnten. Etwas tiefer eingegrabene hatten ovale oder kreisrunde Gruben. Auf der Gruben- 

sohle wurden eine Ume sowie die BeigefaBe aufgestellt. Haufig wurden die Scheiterhau- 

fenreste in der Grabgrube niedergelegt. Die Graber enthielten vorwiegend jeweils eine
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Abb. 17: Kietrz, Woiw. Opole. Urnengrab 179 der Phase Kietrz IV: a-k Grabinventar
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Urne. Es kam auch vor, daB der Leichenbrand in zwei GefaBen untergebracht wurde. Zu 

den Ausnahmen gehdren dagegen Bestattungen mit drei oder sogar vier Urnen. Gelegent- 

lich lieBen sich deutliche Haufchen verbrannter Knochen in der Grabgrube neben der 

Urne, die ebenfalls Leichenbrand enthielt, belegen. Ausnahmsweise kamen in einem der 

Graber (Grab 11/1939) zwei getrennte, auf der Grabgrubensohle niedergelegte Leichen- 

brandanhaufungen zum Vorschein, wahrend das dritte Leichenbrandhaufchen in einer 

Schale ruhte. Das Knochenmaterial aus diesem Grab ist verschollen, so daB es heute 

schwer zu entscheiden ist, ob die jeweilige Leichenbrandkonzentration der Bestattung 

eines Individuums entspricht. Die Ergebnisse der anthropologischen Untersuchungen der 

in zwei GefaBen des Grabes 504 belegten Leichenbrande deuten auf die Reste nur eines 

Individuums hin.

Bei der iiberwiegenden Anzahl der Graber nahm die Urne nicht die zentrale Stelle im 

Grab ein, sondem stand deutlich im peripheren Bereich des GefaBensembles. Die Urne 

wurde fast in der Regel am siidwestlichen oder westlichen Rand der GefaBgruppierung auf- 

gestellt. Mitunter ist auch die Ume von den iibrigen GefaBen deutlich getrennt. Dieses ist in 

den Grabem mit groBen Grabgruben gut zu erkennen. Vorwiegend stellt die Ume nicht das 

grbBte der im Grab vorhandenen GefaBe dar, wie dies bei den Bestattungen der ausgehenden 

Bronzezeit der Fall war. Die Funktion von Urnen erfiillten gewohnlich mittelgroBe und 

manchmal sogar kleine GefaBe. Fast regelmaBig wurde hierfiir ein vasenformiges GefaB 

verwendet. Nur in Ausnahmefallen wurde der Leichenbrand in eine Schale, ein eifbrmiges 

GefaB oder in einen Becher gefiillt. Die Ume war oft mit einem anderen GefaB, vorwiegend 

mit einer mit dem Boden nach oben weisenden Schale, zugedeckt.

Weit weniger zahlreich vorhanden waren die Graber, in denen der Leichenbrand direkt in 

den Boden gelangte und entweder abgegrenzte Haufchen bildete oder auf der gesamten 

Grabgrubensohle verstreut lag. Manchmal waren geschlossene Gruppierungen von Lei

chenbrand mit einer Schale oder einer mit dem Boden nach oben weisenden Henkeltasse 

zugedeckt.

Eine getrennte Kategorie von Grabem, die in dem zu Beginn der Friiheisenzeit genutz- 

ten Graberfeldteil ausgesondert wurden, sind solche mit Spuren von Holzkonstruktionen, 

die sogenannten Kammergraber, deren Kammern viereckig (quadratisch, rechteckig oder 

trapezfbrmig) gestaltet sind (Abb. 19a-e). Insgesamt sind auf dem Graberfeld von Kietrz 

fiber 80 derartige Bestattungen belegt, von denen die meisten (55) in der Zeit vor dem 

Zweiten Weltkrieg erforscht wurden. Unter den Kammergrabern sind Befunde von 

betrachtlicher GrbBe, angelegt in kreisrunden Gruben von 270-320 cm Durchmesser, her- 

vorzuheben, in denen eine viereckige Holzkammer mit einer Seitenlange von 160-190 cm 

errichtet wurde. Am zahlreichsten waren Grabanlagen mittlerer GrbBe mit viereckigen, 

kreisrunden oder ovalen Gruben mit AusmaBen von 180-200 cm x 200-240 cm. In sol- 

chen Gruben zeichneten sich die Umrisse von quadratischen Holzkammem mit einer 

Seitenlange von 120-150 cm oder rechteckigen mit AusmaBen von 120-160 cm x 160- 

180 cm ab. Die kleinsten Graber wurden in Gruben von 130-180 cm Durchmesser ange

legt, in denen viereckige Kammern von 90-120 cm Seitenlange zum Vorschein kamen.

Die Umrisse der Grabkammerwande waren zumeist als braunlich verfarbte Streifen 

mit einer Breite von 6-10 cm vor dem Hintergrund der heller gefarbten Fullung oder an 

der Grabgrubensohle zu erkennen. In manchen Fallen waren die Grabkammerwande in 

Blockbautechnik gefertigt; in anderen Fallen waren die Wande so aufgebaut, daB zwi- 

schen zwei langere Balken zwei kiirzere eingeschoben waren. Die Hohe dieser Holz- 

wande bleibt offen. Sie miiBten wohl mindestens einige Dutzend Zentimeter hoch
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gewesen sein, damit groBe VorratsgefaBe, die ins Grab mitgegeben warden, unterge- 

bracht werden konnten. Die Grabkammern warden allem Anschein nach mit einer Holz- 

decke verschlossen. Darauf laBt die starkere, wohl beim Absturz der Kammerdecke 

erfolgte Zerquetschung der TongefaBe, die die Ausstattung der Kammergraber bildeten, 

schlieBen. In einigen Grabern konnten neben den Umrissen der viereckigen Grabkam

mern die Spuren von hblzernen Pfldcken oder Pfosten erfaBt werden, die in den Grabbo- 

den eingelassen warden and wohl zur Verstarkung der Kammerwand gedient haben. Im 

Grab 77/1939 war der UmriB der viereckigen Grabkammer von 17 spitz zulaufenden, in 

den Grabboden eingelassenen Pfosten mit einem Durchmesser von ca. 6 cm umgeben.

Anders aufgebaut sind wenige Graber, in denen anstatt der viereckigen Grabkammer 

ausschlieBlich die Spuren einer ovalen oder kreisrunden Pfostenkonstruktion festgestellt 

warden. In den Boden der groBen Grabgrube, ahnlich wie bei den Grabern mit vierecki

gen Kammern, warden zahlreiche Pfldcke and Pfosten eingelassen, die den UmriB einer 

kreisrunden oder ovalen Konstruktion mit unterschiedlichen AusmaBen (110 cm x 

140 cm; 150 cm x 220 cm oder 220 cm) markierten (Abb. 19f). Im Grab 80 warden 

neben den Spuren von Pfosten, die den UmriB der Grabkammer bildeten, noch zwei grb- 

Bere Pfosten festgestellt. die wohl eine Konstruktionsfunktion erfiillt haben. Vielleicht 

stutzte sich die Uberdeckung oder das Dach der Grabkammer darauf. Eine solche Grab- 

anlage wies eine Pfostenkonstruktion auf, die zusatzlich von einem Graben umgeben 

war, in dessen Boden ebenfalls zahlreiche Pfldcke eingelassen waren (Abb. 19g).

Innerhalb der viereckigen Grabkammern und der kreisrunden oder ovalen Pfostenkon- 

struktionen waren TongefaBe sowie sonstige zur Grabausstattung gehbrende Gegen- 

stande gruppiert. Die Ausstattung wie auch deren Anordnung im Grab waren ahnlich wie 

in den Bestattungen mit viereckiger Grabkammer sowie in den Grabern mit Pfostenkon

struktion. Fast regelmaBig kam in diesen Grabern eine groBe Vorratsvase zutage (mitun- 

ter gab es zwei davon), die im ostlichen oder siidbstlichen Teil der Grabkammern 

aufgestellt war. Daneben waren sonstige GefaBe der Grabausstattung gruppiert. Die Urne 

dagegen, vorwiegend mit einer Schale zugedeckt, stand fast ausschlieBlich im siidwestli- 

chen oder westlichen Teil der Grabkammer, mitunter deutlich von den ubrigen GefaBen 

isoliert. Im Erdreich lagen zwischen den GefaBen oft zahlreiche verbrannte Knochen- 

splitter und Holzkohlereste verstreut, die gelegentlich groBere Anhaufungen bildeten.

Die Graber in dem hier behandelten Graberfeldteil waren vorwiegend mit TongefaBen 

ausgestattet. Bei der iiberwiegenden Anzahl der Grabanlagen wurden drei bis zehn GefaBe 

aufgefunden. Weniger zahlreich sind Bestattungen, deren Ausstattung 11 bis 20 GefaBe 

umfaBte. Es kamen auch Graber vor, die mehr als 20 GefaBe enthielten. Hierzu zahlen bei- 

spielsweise Grab 445 mit rund 32 GefaBen und Grab 107 mit sogar 35 unterschiedlichen 

TongefaBen. Fast alle Graber mit 20 und mehr GefaBen lieBen Holzkammerumrisse oder 

Pfostenkonstruktionen erkennen. Die Graber bargen auch Metallerzeugnisse aus Eisen, 

Bronze und seltener aus Gold. Die Kammergraber weisen eindeutig die reichste Ausstattung, 

zu der auch Metallgegenstande gehbren, auf. Nur in Kammergrabem und Bestattungen mit 

Pfostenkonstruktionen stieB man auf BronzegefaBe, Erzeugnisse aus Gold oder toneme 

Mondidole. In den Kammergrabem waren bemalte GefaBe am starksten vertreten.

Die iiberwiegende Mehrzahl der Gegenstande, die zur Ausstattung der Graber aus der 

beginnenden Friiheisenzeit (Phase Kietrz V) gehbren, besteht aus Keramik. Am zahl- 

reichsten kamen vasenfbrmige GefaBe unterschiedlicher AusmaBe, von Miniaturformen 

bis zu groBen VbrratsgefaBen, zum Vbrschein. Vbrherrschend sind henkellose Exem- 

plare, solche mit ausladendem Bauch, abgesetztem Hals und ausbiegendem Rand. Ihre
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Abb. 19: Kietrz, Woiw. Opole. Kammergraber der Phase Kietrz V: a Grab 107, b Grab 445, c Grab

506, d Grab 25, e Grab 105, f Grab 114, g Grab 80
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Abb. 20: Kietrz, Woiw. Opole. Urnengrab 67 ohne Kammerspuren der Phase 

Kietrz V: a-t Grabinventar
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Proportionen sind unterschiedlich. Als Verzierung kommen hornartige Buckel in der 

oberen Bauchpartie (Abb. 20r, s, t; 21m) wie auch verschiedenartige Rillen, Striche, 

Griibchen und Buckel vor. Oft ist die GefaBwandung geschwarzt oder „graphitiert”. Zu 

den Sonderformen gehdren Vasen, die mit MiniaturgefaBen (Grab 6/1936) oder stilisier- 

ten Tier(?)figuren (Grab 39) verziert sind, ferner eine Vase mit hohlem StandfuB (Grab 

167) oder ein EtagengefaB (Grab 83). Reichhaltig vertreten waren meist henkellose ei- 

oder tonnenformige Tdpfe, unterhalb des Randes mit plastischen Leisten oder Buckeln 

verziert (Abb. 20o; 21n). Seltener kamen gehenkelte Tdpfe zum Vorschein (Abb. 20o). 

Die Tdpfe wurden vorwiegend mit flachen oder seltener halbkugelformigen Deckeln mit 

Griff zugedeckt. Sehr zahlreich waren Schalen in den Grabern vorhanden, hauptsachlich 

solche mit einbiegendem Rand (Abb. 21h, i, 1). Es kommen allerdings auch halbkugel- 

fbrmige Schalen (Abb. 20n), tellerartige Exemplare mit ausbiegendem Rand sowie 

unterschiedliche grbBere und kleinere profilierte Schalen vor (Abb. 21f-g). Unter den 

Henkeltassen sind profilierte Exemplare am zahlreichsten vertreten (Abb. 20i-k), innen 

und auBen mit Ritzverzierung versehen, mit graphitierter Wandungsflache. AuBerdem 

kamen auch halbkugelfdrmige Henkeltassen (Abb. 21e) mit einbiegendem Rand sowie 

Becher oder Henkeltassen mit ausladendem Bauch und abgesetztem Hals zum Vorschein. 

Zu den seltener anzutreffenden Tonerzeugnissen gehdren flache, kreisformige Teller, 

Mondidole sowie Klappern und kleine zoomorphe GefaBe. Ein groBer Teil der Tonge- 

faBe wies eine „graphitierte” Oberflache auf. Sonst kommen auch bemalte GefaBe vor 

(30 Exemplare), die hauptsachlich in den Kammergrabern belegt sind. Bei den bemalten 

GefaBen handelt es sich vorwiegend um in der Hallstattstufe C in Mittelschlesien allge- 

mein verbreitete Formen. Es gibt auch Exemplare, die der bemalten Keramik der Hora- 

kov-Kultur aus Stidmahren nahekommen.

Unter den Metallgegenstanden herrschen Eisenerzeugnisse vor: Darunter kommen 

zahlreiche Messer (Abb. 20f; 21a), eine Speerspitze (?), in groBerer Anzahl belegte 

Nadeln (Abb. 20a), Armringe (Abb. 20b; 21b) und Ringe vor. Nur sparlich vertreten sind 

eiserne Harfenfibeln und Giirtelhaken. Erwahnenswert unter den Bronzeerzeugnissen 

sind zwei GefaBe aus Bronzeblech (Grab 67 und 78; Abb. 20g), Nadeln (Abb. 20a), 

Armringe (Abb. 20c-e), Knbpfe, Ringe, Harfenfibeln (Abb. 21c), Giirtelhaken, Nadelbe- 

halter und Pinzetten sowie aus Golddraht gefertigte Ringe (Grab 114). Sonst kamen auch 

Perlen aus Gias und Bernstein, Wetzsteine, eine Steinaxt sowie toneme Spinnwirtel zum 

Vorschein. Unter den Metallerzeugnissen gibt es zahlreiche Importe aus dem Ver- 

breitungsgebiet der Hallstattkultur: BronzegefaBe, Fibeln, Giirtelhaken, manche Bronze- 

nadeln, die meisten Eisengegenstande sowie Glasperlen.

Der hier behandelte, in der beginnenden Friiheisenzeit belegte Teil des Graberfeldes 

von Kietrz legt ein stichhaltiges Zeugnis dariiber ab, daB der siidliche Teil Oberschle- 

siens in der Hallstattstufe C in den EinfluBbereich der Osthallstatt-Kultur geriet.21 Uber 

die Mahrische Pforte kamen aus dem Siiden zahlreiche Metallerzeugnisse, iiberwiegend 

aus Eisen gefertigt, nach Norden. Die lokale Bevolkerung der schlesischen Gruppe der 

Lausitzer Kultur iibernahm aus dem Verbreitungsgebiet der Hallstatt-Kultur nicht nur das 

Wissen iiber Eisen und moglicherweise dessen Bearbeitung, die technischen Neuerungen 

im Bereich der Keramikherstellung (bemalte Keramik), die hallstattische Tracht, bei der 

den Fibeln und Giirtelhaken eine gewisse Rolle zukam, sondem auch manche hallstatti- 

schen Sitten im Bestattungsritus sowie neue Elemente im Bereich der Glaubensvorstellun- 

gen und Kulthandlungen (hallstattische Symbolik auf TongefaBen, Mondidole). Es ist gut 

moglich, daB sich in manchen Ortschaften Schlesiens, auch im Gebiet des heutigen Kietrz,
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Abb. 21: Kietrz, Woiw. Opole. Kammergrab 507 der Phase Kietrz V: a-n Grabinventar

kleinere Gruppen von Ansiedlern aus dem Verbreitungsbereich der Hallstatt-Kultur nie- 

derlieBen; oder aber es bildete sich in dem Milieu der lokalen Bevolkerung eine soziale, zwei- 

fellos wohlhabendere Gruppe heraus, die von der Hallstattzone zahlreiche Sitten iibemahm. 

Davon zeugt namlich das Vorhandensein der Kammergraber, deren Aufbau und Lagerung 

der Grabausstattung deutlich an die reicher ausgestatteten Graber der Osthallstatt-Kultur 

ankniipfen. Die Hauptmasse der Bevolkerung der schlesischen Gruppe der Lausitzer Kultur 

behielt in dieser Zeit die alten lokalen, sich von der ausgehenden Bronzezeit herleitenden Tra- 

ditionen bei. Dies kommt in weniger reich ausgestatteten Bestattungen zum Ausdruck, bei 

denen die Grabform wie auch der Keramikbestand an friihere Traditionen ankniipfen, woge- 

gen die Elemente des Hallstattstils nur in geringem MaBe daran beteiligt sind.
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Im Laufe der Hallstattstufe D erfuhr das Graberfeld von Kietrz wiederum eine Aus- 

dehnung. Norddstlich des hauptsachlich in der Hallstattstufe C und zu Beginn von Hall- 

statt D belegten Graberfeldbereiches kamen keine neuen, den bis dahin gepflegten 

Traditionen entsprechenden Bestattungen hinzu. Eine neue Graberfeldgruppe bildete 

sich dagegen westlich des altesten Teils der Nekropole heraus, wo die Verstorbenen 

besonders in der Phase Hallstatt D3 und zu Beginn der Latenezeit beigesetzt wurden. In 

dieser 15-20 m breiten und 85 m langen Zone kamen 60 Bestattungen zum Vorschein, 

die der ausgehenden Phase der Lausitzer Kultur (Phase Kietrz VI) zuzuweisen sind.22 

Bei der betrachtlichen Mehrzahl von ihnen handelt es sich um Urnengraber, die verhalt- 

nismaBig flach unter die Schwarzerdeschicht eingegraben waren. In den Grabern befand 

sich vorwiegend eine Urne - in der Regel ein eiformiger Topf, der nahezu ausschlieBlich 

mit einer mit dem Boden nach oben weisenden Schale zugedeckt war. Nur in zwei Fallen 

standen zwei GefaBe mit Leichenbrand im Grab nebeneinander. In einigen Grabern war 

der Topf mit Leichenbrand am Rande der Grube aufgestellt, in deren Fiillung ebenfalls 

verbrannte Knochen verstreut lagen. Bedauerlicherweise waren die letzteren so stark zer- 

stiickelt, daB es kaum moglich war, sie einer anthropologischen Analyse zu unterziehen, 

und es war schwer zu entscheiden, ob die Grabgrube die Reste desselben Individuums 

enthielt, dessen Knochen in der Urne ruhten, oder ob zwei Bestattungen vorlagen. Nur 

drei Graber sind als umenlose Brandgraber anzusehen, bei denen der Leichenbrand in 

eine Grube von 30-45 cm Durchmesser gefullt wurde.

Die Graber der Phase Kietrz VI zeichnen sich durch eine arme Ausstattung mit Keramik 

aus. AuBer der Urne und der sie zudeckenden Schale kommen sparliche BeigefaBe vor. 

Darunter sind eifdrmige oder tonnenformige, henkellose Topfe von betrachtlicher GroBe 

vorherrschend, mitunter unterhalb des GefaBrandes mit einem Kranz von Fingereindriik- 

ken oder Buckeln versehen (Abb. 22e). Manche Topfe weisen einen abgesetzten kurzen 

Hals auf und werden zu den sogenannten situlenartigen GefaBen gerechnet, die zeitlich der 

bereits in die Latenezeit gesetzten Spatphase der Lausitzer Kultur in Nordmahren zuzu

weisen sind. Die Schalen haben einen einbiegenden Rand, sind unverziert und henkellos 

(Abb. 22c-d). Als Einzelexemplare treten auch profilierte Schalen auf. Sparlich vertreten 

sind vasenfbrmige, bauchige GefaBe mit kurzem, konischen Hals. Es kommen auch eifdr

mige oder tonnenformige Becher vor, die mit einem Henkel oder plastischen Griff versehen 

sind. Beachtenswert ist ein bereits fiir die Latenezeit charakteristisches kleines Drehschei- 

bengefaB, das in Grab 1680 neben der fiir die spate Lausitzer Kultur typischen handge- 

machten Keramik zutage kam. Manche Bestattungen erbrachten Keramikscherben aus Ton 

mit Beimengung von Graphitkomem.

Bei der iiberwiegenden Anzahl der in den Grabern der Phase Kietrz VI belegten Metallge- 

genstande handelt es sich um Eisenerzeugnisse. Aus Bronze gefertigt waren nur zwei Fibeln 

(Graber 1801 und 2062; Abb. 23a), ein Ring sowie einige weitere Erzeugnisse. Zu den eiser- 

nen Gegenstanden gehbren Exemplare von Fibeln (Abb. 23b-d), Messer (Abb. 22a), eine 

Speerspitze, Armringe, Ringe, Nadeln (Abb. 22b), ein vermutlicher Giirtelhaken sowie zahl- 

reiche Bruchstiicke anderer Erzeugnisse. Die groBte Bedeutung fiir die Zeitstellung der hier 

behandelten Grabergruppe kommt den Fibeln zu. Die Gruppe von FuBzierfibeln (Abb. 23a-b) 

sowie eine eiserne Doppelpaukenfibel (Abb. 23c) sprechen fiir einen Zeitansatz in die Hall- 

stattphase D3. Dagegen legen die eisernen Fibeln vom Kaulwitzer Typ (Abb. 23d) sogar 

eine Datierung in die Stufe Latene B nahe. Fiir eine solche Datierung der behandelten 

Grabergruppe sprechen auch ein DrehscheibengefaB geringer GroBe aus Grab 1680 und 

Keramikscherben aus Ton mit Beimengung von Graphitkbrnern.
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Abb. 22: Kietrz, Woiw. Opole. Urnengrab 1476 der Phase Kietrz VI: a-e Grabinventar

In der Stufe Latene Bl warden auf dem von der lokalen Bevolkerung der Spatlausitzer 

Kultur genutzten Graberfeld auch die ersten Korperbestattungen von Mannern and Frauen 

mit dem fur die Latenezeit typischen Inventar angelegt.23 Die mannlichen Toten warden
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Abb. 23: Kietrz, Woiw. Opole. Fibeln der Phase Kietrz VI: a Grab 1801 (Bronze), b Grab 2050 

(Eisen), c Grab 2044 (Eisen), d Grab 2112 (Eisen)

mit eisernen Langschwertem, Lanzen, Schilden mit Eisenbeschlagen, Fibeln und Tonge- 

faben, Frauen dagegen nicht nur mit Tongefaben, sondern auch mit Fibeln und Armringen 

ausgestattet. Es handelte sich dabei zweifellos um die Graber der keltischen Ankbmm- 

linge, die die Latene-Kultur nach Oberschlesien mitgebracht haben. Anzutreffen sind 

auch Brandbestattungen, hauptsachlich Urnenbestattungen, deren Keramik- und Metallin- 

ventar durchaus fur die Latene-Kultur in den Perioden Latene B2 und C typisch ist. Mbgli- 

cherweise ruhen in diesen Grabern die Vertreter der lokalen Bevblkerung, die den fur die 

Spatlausitzer Kultur typischen Bestattungsritus zwar beibehielten, ihren Verstorbenen aber 

die bereits fur die Latene-Kultur typischen Tongefabe und Metallerzeugnisse mitgaben.
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Im Bereich von Kietrz beschrankte man sich nicht nur auf die Erforschung des Graberfel- 

des der Lausitzer Kultur. Erschlossen wurde auch das Besiedlungshinterland der Nekropole, 

wodurch fiir Kietrz nunmehr von einer ganzen Siedlungskammer der Lausitzer Kultur 

gesprochen werden kann 24 Die Bevolkerung der Lausitzer Kultur besiedelte vor allem das 

sich im peripheren Bereich des Trojatals, an beiden Ufem erstreckende Gebiet (Abb. 24). An 

einigen Siedlungen wurden bereits Ausgrabungen durchgefiihrt, bei denen Gruben, eine 

groBe Anzahl von Keramikscherben, toneme Webgewichte, Uberreste einer GieBereiwerk- 

statt sowie Bronzeerzeugnisse belegt wurden.25 Eine genauere Erforschung der Uberreste 

von Siedlungen der Lausitzer Kultur wird jedoch durch die an denselben Stellen angelegten 

jiingeren Siedlungen, die Reste mittelalterlicher Stadte und die heutige Bebauung erschwert.

Das Gebiet der Ghrbczyce-Hochebene war in der Bronze- und Friiheisenzeit dicht von 

der Bevolkerung der schlesischen Gruppe der Lausitzer Kultur besiedelt. Aus dieser 

Region sind auBer dem Graberfeld von Kietrz noch weitere Bestattungsplatze bekannt, 

die gleichzeitig mit der Nekropole in Kietrz belegt wurden.26 An einigen dieser Graber- 

felder fanden Ausgrabungen statt, doch keines davon ist in dem MaBe wie die Nekropole 

in Kietrz erforscht. Die Graberfelder haben ahnliches Fundgut wie der Bestattungsplatz 

von Kietrz erbracht, es scheint allerdings, daB keines von ihnen hinsichtlich der Ausdeh- 

nung dem von Kietrz nahekommt. Es liegt die Vermutung nahe, daB im Gebiet von Kietrz 

einst ein zumindest auf einen Teil der Ghrbczyce-Hochebene in Bezug zu bringendes 

Besiedlungszentrum bestand. Dies gilt besonders fiir die friihe Eisenzeit, doch mbglicher- 

weise auch fiir die friiheren Zeitperioden.

Die einzelnen, iiber langere Zeit belegten Graberfelder der Lausitzer Kultur im Gebiet 

der Ghrbczyce-Hochebene liegen nur wenige Kilometer voneinander entfemt. Die durch- 

gefiihrten Berechnungen fiihren zu der Annahme, daB den Bevolkerungsgruppen, welche 

die einzelnen Graberfelder in dieser Region nutzten, ein Wirtschaftsraum von 20-25 km2 

zur Verftigung gestanden haben diirfte. Dies trifft gleichermaBen fiir die Bevolkerung 

von Kietrz zu, deren Zahl auf 250 bis 300 Personen geschatzt werden kann.

Summary

The Lusatian Culture cemetery in Kietrz, in the Opole province, Upper Silesia (fig. 1), is 

the largest excavated cemetery of the Bronze Age and the Early Iron Age in Central 

Europe. More than 4 000 graves were explored between 1930-1942 and 1956-1983. This 

cemetery of an area of more than 10 ha (fig. 2) was used for about thousand years (from 

Bronze B to La Tene period). The horizontal stratigraphy of the Kietrz cemetery and its 

rich grave equipment, with ceramics and characteristic metal objects (bronze and iron), 

formed the basis of division into periods and the chronological determination of the Sile

sian group of the Lusatian Culture (phases I-VI). Phase I (Bronze B-C) is represented by 

sceleton and cremation burial graves of the Pre-Lusatian Culture relevant to the grave 

culture complex (fig. 3-5). Phase II (Bronze C up to Hallstatt Al; figs. 3, 6-11) represents 

cremation burial graves of the Early Lusatian Culture. The following phases include later 

periods of the Lusatian Culture; phase III (Hallstatt A; figs. 12-13), phase IV (Hallstatt 

B; figs. 14-17), phase V (Hallstatt C; figs. 18-21) and phase VI dated at Hallstatt D (figs. 

22-23). All these phases are represented by cremation burial graves. The cemetery is a 

part of an already identified Lusatian settlement in the Kietrz area (fig. 24).
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