
Sigrid Dusek: Das germanische Graberfeld von Schlotheim, Unstrut- 

Hainich-Kreis. Mit einem Beitrag von Sabine Birkenbeil. Weimarer Monogra- 

phien zur Ur- und Fruhgeschichte, Band j6. Stuttgart 2001. 25g. Seiten. 16 Karten und 

Plane. 99 Tafeln.

Das Stadtchen Schlotheim liegt 17 km ostnorddstlich der Kreisstadt Muhlhausen. Nach 

den Umbenennungen im Zuge der Verwaltungsreform der neunziger Jahre heiEt der 

Kreis jetzt Unstrut-Hainich-Kreis.

Nbrdlich der Ortslage, auf einer Anhohe, auf dem Flurstiick »An der Windmiihle« 

wurde im Jahre 1966 bei Bauarbeiten ein Graberfeld der friihrdmischen Kaiserzeit ange- 

schnitten und vom Museum fur Ur- und Fruhgeschichte Thiiringens (Weimar) in drei 

Grabungsabschnitten (1966,1967, 1968) untersucht. Das wohl vollkommen erfasste Gra

berfeld erbrachte 287 Brandbestattungen. Es ist damit das grbEte bisher bekannte ger

manische Graberfeld Thiiringens dieser Zeit. Die Belegung reicht von der spataugus- 

teischen Zeit kurz vor Chr. Geb. bis zur spatrbmischen Kaiserzeit, der Stufe Eggers C2, 

etwa bis 250 nach Chr. Geb. Die Benutzungsdauer umfasst demnach etwa 250 Jahre.

Das Graberfeld hat eine Vielfalt von Bestattungssitten aufzuweisen. An der Spitze 

steht mit 177 Bestattungen, das sind 61,7%, das zur damaligen Zeit in Mitteldeutschland 

vorherrschende Urnengrab mit und ohne Beigaben. Ihm folgt das Brandschuttungsgrab, 

das 50-mal, d. h. mit 17,4%, vertreten ist. Als dritte Bestattungsform ist das Brandgru- 

bengrab 22-mal, das sind 7,6 % aller Graber, vertreten.

Der Zeitraum der Belegung des Graberfeldes beginnt mit geschweiften Fibeln, im 1. Jh. 

erscheinen Augenfibeln, dann Rollenkappenfibeln und Trompetenfibeln. Fibeln mit 

umgeschlagenem FuE leiten iiber zur spatrbmischen Kaiserzeit, die ferner Fibeln mit 

hohem Nadelhalter, germanische Scheibenfibeln und als jiingste eine Schmetterlings- 

fibel vom Typ Sackrau erbrachte.

Mehrfach lagen in den Grabern auf dem Scheiterhaufen geschmolzene rbmische 

Bronze- und GlasgefaEe. Wahrend die Reste der bestimmbaren BronzegefaEe alle in den 

jiingsten Abschnitt des Bestattungsplatzes, in die Stufe Eggers C2, gehbren, waren die 

Reste der GlasgefaEe nicht mehr einem bestimmten Typ zuzuordnen.

Hervorzuheben ist ein als Urne benutztes Terra-sigillata-Gefafc. Es handelt sich um 

eine Schale vom Typ Drag. 37 mit Eierstab und einem sehr bewegten Bilderfries mit Tie- 

ren und Pflanzen. Sie ist im 2.Viertel des 2. Jh. in Gallien (La Madeleine) hergestellt 

worden.

Interessant und wichtig fur die ethnische Zuordnung der Bevblkerung ist die Ausstat- 

tung des Graberfeldes mit TongefaEen. Fur den friihen Abschnitt der friihrbmischen 

Kaiserzeit sind die Typen der weitmiindigen und der kugelbauchigen Terrinen vertre

ten, verziert und unverziert. Die Verfasserin nennt dazu Parallelen im Thuringer 

Becken, z.B. in GroEromstedt, Oberbosa, Ballstedt (bei Muhlhausen), Umgebung von 

Gotha bis nach Kahla (Saale), Bornitz, Kr. Zeitz und Schkopau, Kr. Merseburg. Recht oft, 

mit 63 Exemplaren, ist die Form »situla-artiger GefaEe« mit stark einziehendem, hohem 

Unterteil und mit »StangelfuE«, der als hohler oder massiver StandfuE ausgepragt ist, 

vertreten. Die Verfasserin stellt davon drei Varianten heraus. Sie zitiert K. Peschel (1967, 

Abb. 2), der zeigte, dass die Variante mit abgerundeter Schulter haufig in raumlicher
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Nahe des elbgermanischen GroEromstedter Horizontes mit scharfkantigen Situlen vor- 

kommt. Er meint, dass sich eine Uberlappung des elbgermanischen und des rhein-weser- 

germanischen Kreises zeige. Die Form I der rhein-wesergermanischen Keramik stellt die 

Verfasserin nach Vergleichen mit Keramik im Bereich rbmischer Kastelle in die Zeit »bis 

zur Mitte bzw. 2. Halfte des 1. Jh.«. Die Form 2, in Schlotheim mit 30 Exemplaren vertre- 

ten, besitzt einen abgesetzten kurzen Rand, gewolbten Umbruch, einziehendes Unterteil 

und meist einen »StangelfuE«.

Die Verfasserin kommt zu dem Ergebnis, dass, wie schon K. Peschel 1967 feststellte, 

eine zeitliche Uberlagerung der beiden Kreise, des elbgermanischen und des rhein- 

wesergermanischen Kreises stattgefunden habe: »Die Befunde von Schlotheim bestati- 

gen nicht nur diese Ansicht, sondern prazisieren sie durch die belegbare Kontinuitat an 

diesem Bestattungsplatz« (S. 20).

Mehrfach sind die GefaEe verziert. Radchenornament ist an die augusteische Zeit 

gebunden. Seit dieser Zeit kommt auch flachendeckende Verzierung vor. Die flachen- 

deckende Warenverzierung wurde bis zur spatrbmischen Kaiserzeit angewendet.

Insgesamt war das Graberfeld nur wenig mit Beigaben ausgestattet. Neben den Res- 

ten von Gias- und MetallgefaEen, die als Beigaben, nicht als Leichenbrandbehalter, zu 

werten sind, liegen in einigen Brandgrabern auch noch Reste eines beigegebenen Tonge- 

faEes vor. Nur ein Waffengrab mit Lanze wurde in einem friihen Abschnitt gefunden. 

Reste des Schildes in Form einer Schildfessel kamen in vier Grabern, die Reste der 

Schildumrandung in flinf Grabern und Schildnagel in drei Grabern zum Vorschein. Nur 

ein Reitersporn in Form eines Stuhlsporns liegt vor.

Als Einzelfund wurde das Stuck eines »Kettenpanzers« im Grabungsabschnitt von 

1967 gefunden (S.35 u. 88). Die Deutung ist aber unsicher. Es handelt sich um 30-35 

ineinander hangende Bronzeringe. Ubrigens muss der Leser, da im Text kein Hinweis 

gegeben ist, erst den Katalogteil durchsehen. Es ware gut gewesen, alle Einzelfunde am 

Schluss des Kataloges aufzuflihren.

An Beigaben fanden sich ferner Perlen, Knochennadeln, Geweihkamme, Metall- 

schmucknadeln, ein Kapselanhanger, eine Riemenzunge, eine Schnalle, Messer, Scheren, 

Schloss und Schlussel, Kastenbeschlage, Trinkhornbestandteile, Nahnadeln, Pinzetten, 

ein rbmischer Doppelknopf aus Bronze, Knochengerate, Spinnwirtel und Barenkrallen 

als Reste von Barenfellen.

Das Graberfeld lasst zwei Belegungskonzentrationen im Nord- und Slidteil erkennen. 

Aber alle Zeitabschnitte sind auf dem ganzen Areal vertreten. Lediglich im Nordteil 

behnden sich mehr friihe, im Siidwestteil eine grbEere Anzahl spaterer Graber (C2). 128 

Graber enthielten keine Beigaben, das sind 44,6 % der Bestatteten, 87 Graber nur eine Bei- 

gabe (33,5%), 28 Graber zwei Beigaben (10,4%), 23 Graber (8,2%) drei bis zehn Beigaben. 

Graber mit rbmischem Import beschranken sich auf die spaten Zeitstufen (B2, C2).

Die kulturhistorische und anthropologische Bearbeitung der Graber ergab, dass es der 

Bestattungsplatz der gesamten Siedlungsgemeinschaft war, eine geschlechtsspezifische 

Trennung ist auszuschlieEen (S. 51). Damit ist auch fur Schlotheim die etwas leichtfertig 

von T. Capelle (1971) wiederholte alte These liber das Vorhandensein von getrennten 

Manner- und Frauenfriedhbfen bei den Elbgermanen widerlegt.

Von methodised auEerordentlicher Wichtigkeit ist der Abschnitt liber die ethnische 

Zuordnung der Germanen im Thtiringer Becken. Diese Frage stellt sich mit »der Kennt-
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nis des sich verandernden Kulturgutes seit dem Ende des i. Jh.« (S. 54). Ubrigens ist die 

Verwendung des Begriffes »Kulturgut« nur zu begriiEen und sollte die anderenorts in 

der Vor- mid Friihgeschichte genannte »materielle Kultur« ersetzen, denn Kultur ist 

etwas Geistiges. Der Begriff »materielle Kultur« ist ein Widerspruch in sich selbst. Die 

Verfasserin kommt zu dem Ergebnis, dass die »ethnische Zuordnung der zeitgleichen 

Bevblkerung in Thiiringen bstlich der Werra zum Stamm der Hermunduren ... nunmehr 

archaologisch untermauert« wird »durch das Graberfeld Schlotheim mit seiner kontinu- 

ierlichen Belegung von Stufe Bia mit elbgermanisch-hermundurischem Sachgut, bis 

Stufe C2 mit rhein-wesergermanisch-hermundurischer Ausstattung« (S.55). Die konti- 

nuierliche Belegung des Graberfeldes von Schlotheim von Bia bis C2 setzte eine Kon

stanz der Bevblkerung voraus.

Im Katalog sind alle Graber und Funde des Bestattungsplatzes vorgelegt. Gern hatte 

man noch die Angabe der (relativen) Grabtiefen gehabt, wenn auch infolge von BaumaE- 

nahmen die absoluten Tiefen nicht mehr zu ermitteln waren. Bei dem Messtischblatt- 

ausschnitt (S. 8) hatte man angeben sollen, dass er verkleinert wurde, leider so stark, dass 

(wenn die Messleiste stimmt) ein MaEstab von etwa 1:71000 entstanden ist. Das ist zu 

klein fur die Gelandedarstellung.

Das Graberfeld von Schlotheim reiht sich nun ein in die Zahl der mitteldeutschen 

Graberfelder der fruhrdmischen Kaiserzeit. Eine Verbreitungskarte zeigt zum einen die 

dichte Besiedlung Mitteldeutschlands, zum anderen die Lage von Schlotheim an der 

westlichen Peripherie der Hermunduren.

Unser Dank gilt der Verfasserin, Frau S.Dusek, dem Leiter der Ausgrabung, Herrn 

G. Behm-Blancke und dem ausgezeichneten brtlichen Grabungsleiter, Herrn H.-J. Barthel.
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