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roBin DÜrr

»syMboLs of poWer«  

iM (spät)röMischen gräberfeLd  

von unterLoisdorf (bez. oberpuLLendorf / a)

im Vorfeld des geplanten ausbaus der landesstraße B61a machten lesefunde aus dem Jahr 1964 eine 
archäologische Voruntersuchung im Bereich der burgenländischen gemeinde unterloisdorf (großgemeinde 
mannersdorf an der rabnitz, Bez. oberpullendorf / a) notwendig. Diese wurde 2014 durch den Verein 
 pannarch unter wissenschaftlicher leitung von k. fiebig durchgeführt 1. neben prähistorischen siedlungs-
resten wurde eine kleine nekropole der mittleren und späten kaiserzeit freigelegt (Abb. 1) 2.
naturräumlich liegt die fundstelle am südöstlichen rand des oberpullendorfer Beckens, das eine Über-
gangszone zwischen den östlichen ausläufern der zentralalpen (»Buckelige Welt«) sowie der daran anschlie-
ßenden kleinen ungarischen Tiefebene bildet. es gestaltet sich als ein an drei seiten von gebirgszügen 
umgebenes, flaches Hügelland (100-300 m ü. a.) (Abb. 1). Das relief ist vor allem geprägt durch mehrere 
nordwest-südost verlaufende Hügelrücken, die von verschiedenen flüssen wie der rabnitz / répce und dem 
stoober Bach / csáva-patak durchschnitten werden. aufgrund der hervorragenden Bodengüte werden 
gerade die hochwassergeschützten lagen heute intensiv landwirtschaftlich genutzt 3. auf der südlichen 
flanke eines solchen Hügelrückens (248 m ü. a.), der zur rabnitz hin abfällt, liegt die fundstelle von unter-
loisdorf.
neben den fruchtbaren Böden des oberpullendorfer Beckens dürften für die region in der frühgeschichte 
noch zwei weitere faktoren prägend gewesen sein. zuerst sei hier auf die infrastrukturelle anbindung durch 
die etwa 6 km östlich der nekropole verlaufende Bernsteinstraße verwiesen (Abb. 1, 2) 4. Diese verbindet die 
außerhalb des römischen reiches gelegenen regionen der germania magna mit den provinzen pannonia 
superior, noricum und dem adriaraum. in den letzten Jahren standen kleinere kaiserzeitliche ansiedlungen 
und straßenstationen im fokus der forschung 5. Verwiesen sei hier vor allem auf den Vicus von frakanava 
(strebersdorf / frankenau, Bez. oberpullendorf / a), der, wie auch das gräberfeld von unterloisdorf, je etwa 
eine Tagesreise von der südlich gelegenen colonia savaria (szombathely / steinamanger, kom. Vas / H) und 
dem nördlich gelegenen municipium scarbantia (sopron / Ödenburg, kom. győr-moson-sopron / H) entfernt 
liegt 6. Verwaltungstechnisch können die gebiete nördlich der rabnitz möglicherweise scarbantia zugerech-
net werden 7. Die straßentrasse darf dabei jedoch nicht ausschließlich als Verbindung zwischen zwei orten 
verstanden werden, sondern dürfte ebenfalls dazu geführt haben, dass die gegend in den im römischen 
reich zirkulierenden Waren-, ideen- und personentransfer eingebunden war. 
Vor allem im näheren umland der gemeinde oberpullendorf zeugen ausgedehnte pingenfelder vom roh-
stoffreichtum der region 8. Die hier wenige meter unter der oberfläche anstehenden erze weisen einen 
eisengehalt von 70-82 % auf 9. Der abbau des ferrum noricum in nahezu industriellem umfang ist in der 
region bereits seit der latènezeit dokumentiert 10. so konnte beispielsweise 1972 – 3,5 km von der fund-
stelle entfernt – in der gemarkung klostermarienberg (Bez. oberpullendorf / a) ein in die letzten Jahrzehnte 
des 1. Jahrhunderts v. chr. datierender rennofen vom Typ »Burgenland« freigelegt werden 11. Weitere renn-
öfen im umfeld des Vicus von strebersdorf / frankenau 12 deuten auf eine kontinuität von eisenabbau und 
-verhüttung in die frühe römische kaiserzeit hin 13.
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abb. 1 unterloisdorf (Bez. oberpullendorf / a): 1 lage der fundstelle. – 2 Verlauf der Bernsteinstraße. – 3 gesamtplan der nekropole. im 
nördlichen Bereich liegen die kaiserzeitlichen Brandgräber sowie der grabbau; im südlichen Bereich schließen die spätrömischen körper-
gräber an. – (1. 3 karte u. plan r. Dürr; 2 nach groh / sedlmayer / zalka 2013, 163 abb. 84).
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es zeigt sich, dass das oberpullendorfer Becken aufgrund verschiedener faktoren als wirtschaftlich potente 
region am Westrand der provinz pannonien fungierte. ein sachverhalt, der sich gerade in einigen gräbern 
der nekropole von unterloisdorf widerspiegelt.

die neKropoLe

insgesamt fanden sich bei den ausgrabungen 2014 im Bereich der modernen straßentrasse 29 Bestattungen 
(Abb. 1, 3) 14. sowohl räumlich wie auch chronologisch lässt sich das gräberfeld in zwei Bereiche unterteilen. 
Die im nördlichen areal gelegenen sieben Brandgräber bilden den älteren nukleus des gräberfeldes und 
können aufgrund ihrer Beigaben in die römische kaiserzeit datiert werden. südlich daran anschließend 
finden sich in zwei reihen angeordnet 22 spätrömische körpergräber (Abb. 2). Diese scheinen dabei an 
dem Verlauf eines antiken Weges ausgerichtet zu sein, der in nordost-südwest-richtung verläuft. Bei den 
Bestatteten handelt es sich erwartungsgemäß um die Bewohner einer in unmittelbarer umgebung gelegenen 
ländlichen ansiedlung. 

die mittelkaiserzeitlichen brandgräber

mehrheitlich können die sieben kaiserzeitlichen Bestattungen in einfache Brandgruben- oder Brandschüt-
tungsgräber untergliedert werden. aufwendiger gestaltet sind, aufgrund von ziegelplatteneinbauten, ledig-

abb. 2 unterloisdorf (Bez. oberpullendorf / a). Das gräberfeld während der freilegung im Jahr 2014. Deutlich erkennbar ist die aus-
richtung der gräber entlang eines antiken Weges. – (foto k. fiebig, pannarch).
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lich die gräber 18 und 28. letzteres befand sich zudem zusammen mit drei weiteren gräbern im inneren 
einer quadratischen 4 m × 4 m messenden, wohl gemauerten grabeinfassung. 
auffällig ist, dass den Bestatteten trotz der prächtigen grabbauten verhältnismäßig wenige Beigaben mit-
gegeben wurden. Hauptsächlich handelt es sich zum einen um objekte, die im grabritus eine rolle spielten 
oder für die reise des Toten ins Jenseits essenziell waren, zum anderen um die persönlichen gegenstände 
des Verstorbenen, wie kleidung oder schmuck. Der ersten gruppe kann beispielsweise eine Öl lampe, wie 
in grab 29, zugerechnet werden. Die beiden aus silberdraht gefertigten armringe aus grab 18 dürften als 
persönliche objekte des Verstorbenen angesehen werden. 

die spätrömischen Körpergräber

Wie im fall der Brandbestattungen lassen sich auch bei den körperbestattungen unterschiede in den grab-
formen und -typen ausmachen. Die einfachste und zugleich auch häufigste form ist die Beisetzung des 
Verstorbenen eingehüllt in ein Tuch in gestreckter rückenlage in einer schlichten grube. Die einfachen 
erdgräber besitzen in der aufsicht eine regelmäßig längliche form mit abgerundeten ecken. Bei den grab-
gruben handelt es sich mehrheitlich um gleichmäßig große schächte. 
Von dieser norm weichen fünf Bestattungen ab. Bei diesen wurde der grabschacht stufenförmig ausge-
hoben, sodass die oberkante deutlich breiter als die unterkante ist. Die Tatsache, dass der verkleinerte 
schacht z. T. scharfe grenzen aufweist, sowie die erhaltung von Holzresten in mindestens sieben fällen 
deuten darauf hin, dass die Verstorbenen auf Totenbetten, in Holzsärgen, Bohlenkisten oder Baumsärgen 
bestattet wurden. Die sogenannten gräber mit absatzrand treten vor allem in den pannonischen provinzen 
häufiger auf und finden sich beispielsweise in den gräberfeldern von Halbturn (Bez. neusiedl am see / a) 15, 
keszthely-Dobogó (kom. zala / H) 16, ságvár (kom. somogy / H) 17, Tokod (komárom-esztergom / H) 18 und 
somogyszil (kom. somogy / H) 19.
Bei genauer Betrachtung der spätrömischen körpergräber lassen sich klare unterschiede zu den voran-
gegangenen kaiserzeitlichen Bestattungen ausmachen.
Besonders deutlich wird dies am Beispiel der münzbeigabe, die sowohl im fall der kaiserzeitlichen wie auch 
spätrömischen gräber nachzuweisen ist. Während in den Brandgräbern noch die Beigabe von einzelmün-
zen, die als charonsobol oder auch charonspfennig angesprochen werden können 20, zu belegen ist, treten 
in den spätrömischen gräbern vermehrt münzrollen auf, die aus bis zu neun einzelmünzen bestehen 
(Abb. 3, 1). Diese müssen entgegen den einzelmünzen als symbolische Barschaft des Verstorbenen betrach-
tet werden 21.
nicht mehr als zahlungsmittel zu sehen ist hingegen ein antoninian 22 des kaisers Trebonianus gallus (251-
253) aus grab 1 (Abb. 3, 2). Die lage im Brustbereich, eine Durchlochung sowie die reste eines fadens 

abb. 3 unterloisdorf (Bez. oberpullendorf / a): 1 münzstapel aus grab 16. erkennbar sind zwei münzen des kaisers licinius i. (308-
324). – 2 durchlochter antoninian des kaisers Trebonianus gallus (251-253) aus grab 1. – (fotos r. Dürr; graphik a. scherf, marburg).
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deuten vielmehr darauf hin, dass die münze wohl um den Hals getragen wurde. Die Bohrung befindet sich 
dabei im Bereich der nase des kaiserporträts, ist also so ausgeführt, dass die Darstellungen auf avers und 
revers als »liegend« wahrgenommen werden. ob die münze eine Botschaft transportierte 23, eine apo-
tropäische funktion 24 besaß oder schlicht als schönes schmuckstück 25 empfunden wurde, lässt sich nicht 
mehr klären. 
eine Besonderheit stellt aufgrund der beigegebenen objekte sowie der Beigabenfülle grab 16 dar, das im 
folgenden genauer betrachtet werden soll.

grab 16

grab 16 lag im zentrum der nekropole und kann der gruppe der gräber mit absatzrand zugeordnet wer-
den (Abb. 1, 3). Während spärliche organische reste auf einen hölzernen einbau hindeuten, haben sich im 
sauren milieu des Bodens keine knochen erhalten. im gegensatz zur mehrheit der Bestattungen des grä-
berfeldes wurde dem Verstorbenen eine Vielzahl von objekten beigegeben (Abb. 4). so fanden sich im 
Beinbereich beispielsweise gefäße aus keramik und glas. Der ursprünglichen Trageweise entsprechend, lag 
an der rechten schulter eine zwiebelknopffibel (Abb. 4, 1), die typologisch nach ph. m. pröttel als Typ 3/4 
angesprochen werden kann 26. anhand dieser Beigaben sowie der lage der objekte ist davon auszugehen, 
dass es sich um die annähernd ost-West orientierte Bestattung eines männlichen individuums handelt. eine 
auffälligkeit stellen die zahlreichen beigegebenen gürtel sowie eine auf der Brust platzierte pflugschar dar.

die gürtel

insgesamt fanden sich in grab 16 fünf gürtelschnallen, die im Bereich der unterschenkel, neben dem rech-
ten oberschenkel sowie in der Hüftgegend niedergelegt wurden. neben einer einfachen schnalle mit vier-
eckigem Beschlag, einer langovalen schnalle, zu der ebenfalls ein emaillierter scheibenniet gehört, soll der 
fokus auf die beiden identischen schnallen im Hüftbereich sowie eine Bronzeschnalle mit festem, dreiecki-
gem Beschlag gerichtet werden 27.
Die in der Hüftgegend gelegenen schnallen bestehen aus einem rechteckigen Bügel, einem propellerförmi-
gen Beschlag sowie einem zweiarmigen Dorn (Abb. 5, 1). Der Bügel weist einen trapezförmigen Quer-

abb. 4 unterloisdorf (Bez. oberpullendorf / a). lage der Beigaben in grab 16: 1 zwiebelknopffibel. – 2 cingulum militiae mit zwei 
schnal len vom Typ gala. – 3 Bronzeschnalle mit festem, dreieckigem Beschlag. – 4 eiserne pflugschar. – (foto k. fiebig, pannarch).
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schnitt auf. Die ecken sind leicht ausgezogen. Während der Bügel sowie das bügelseitige ende des Beschla-
ges mit zwei reihen ineinandergreifender Dreieckspunzen verziert sind, besitzt das gürtelseitige 
propellerförmige ende neben einem zentralen kreisauge vier davon ausgehende zierleisten aus aneinander-
gereihten Dreiecken. Die schnalle war durch vier niete am gürtelleder befestigt. aufgrund der beschriebe-
nen charakteristika können die beiden schnallen dem von m. martin definierten Typ gala zugeordnet wer-
den 28. Während die schnallen ebenso wie die dazugehörigen propellerförmigen Beschläge als typisch für 
den pannonischen raum angesprochen werden, handelt es sich bei der beobachteten Doppelung um ein 
eher selten auftretendes phänomen 29.
unter den gürteln ebenfalls hervorzuheben ist eine kleine Bronzeschnalle, die neben dem rechten knie des 
Verstorbenen zutage kam. Die schnalle weist einen festen, nahtlos an den halbrunden Bügel anschließen-
den dreieckigen Beschlag auf. Die am Übergang befindlichen ecken sind leicht ausgezogen. Das Beschlags-
ende ist kreisrund, und weist mittig ein nietloch auf. Die schnallenränder sind leicht facettiert, parallel dazu 
verläuft eine zierlinie. Die schnalle kann dem seltenen, jedoch geographisch weitverbreiteten Typ der 
Bronze schnallen mit festem, dreieckigem Beschlag zugeordnet werden 30.
grundlegend stellen gürtel in spätrömischen grabkontexten der nordwestprovinzen keine seltenheit dar. 
Diese werden dabei mehrheitlich, wie auch die zwiebelknopffibeln, als attribute des römischen militärs 
bezeichnet 31. Das ihnen neben dem offensichtlichen, funktionalen charakter auch ein gewisser symbol-
gehalt zugesprochen werden kann, zeigt nicht zuletzt ein edikt der kaiser gratian, Valentinian ii. und 
Theodosius i. aus dem Jahre 382, nach dem Beamte das cingulum als ausweis ihres status offen tragen 
sollen 32. 
Dass das Tragen des militärgürtels jedoch scheinbar nicht auf militärangehörige bzw. Veteranen beschränkt 
war, sondern diese auch weitergegeben wurden, zeigen die spätrömische Bestattung eines Jungen aus grab 
84 im gräberfeld von keszthely-Dobogó 33 sowie die völkerwanderungszeitliche Bestattung (grab 363) 
einer frau aus schleitheim 34 (kt. schaffhausen / cH). unklar ist allerdings, ob gerade im fall des bestatteten 
Jungen aus keszthely-Dobogó mit dem gürtel sowie weiteren im grab gefundenen Waffen eine gewisse 
erwartungshaltung dargestellt wurde oder ob es sich dabei um die symbolische Weitergabe von (militäri-
scher) macht, die mit dem objekt einherging, handelt.
eine weitere sonderstellung ist auch der schnalle mit festem, dreieckigem Beschlag beizumessen, da dieser 
Typ nach r. swoboda als Bestandteil des Wehrgehänges angesehen werden kann 35. in anbetracht des hier 

abb. 5 unterloisdorf (Bez. oberpullendorf / a). zwei Bronzeschnallen aus grab 16: 1 schnalle vom Typ gala. – 2 Bronzeschnalle mit 
festem, dreieckigem Beschlag. – (fotos r. Dürr).
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skizzierten, stark militärisch geprägten charakters der Bestattung stellt sich daher die frage, ob dies als pars 
pro Toto-Beigabe für ein schwert zu werten und grab 16 somit in den kontext der sogenannten Waffen- 
bzw. dezidiert schwertgräber einzuordnen ist. Vergleichbare gräber sind innerhalb des reiches selten und 
kommen bisher fast ausschließlich in den grenzregionen des imperium romanum vor 36. 
für die präsentation des schwertes in spätrömischen grabkontexten, einer sitte, die mehrheitlich als unrö-
misch 37 bezeichnet wird, gibt es zurzeit zwei unterschiedliche erklärungsmodelle. Dem ersten modell 38 
folgend, müssen die Waffen- bzw. schwertgräber personen zuzuordnen sein, die durch den römischen 
militärdienst zu Wohlstand gelangt sind und denen das römische Bürgerrecht verliehen wurde 39. fragt man 
nach der Herkunft dieser personen, so ist eindeutig von einer germanischen auszugehen, die sich durch die 
unrömisch wirkenden grabbeigaben zeigt. Diese interpretation scheint im fall von grab 16 insofern plausi-
bel, als auch eine eiserne Bügelschere beigegeben wurde, die üblicherweise ebenfalls als germanisch ange-
sprochen werden kann 40. 
im fokus des zweiten erklärungsmodells stehen vor allem Waffengräber, die keine als germanisch interpretierte 
Beigaben enthalten. Die Waffe fungiert hier als repräsentationsmittel oder machtsymbol. sie spiegelt den 
Versuch lokaler eliten wider, durch die Beigabe ausgewählter objekte den ursprung ihrer macht zu demonst-
rieren 41. Welcher ethnie die lokalen eliten entstammen bzw. sich zugehörig fühlen, ist dabei irrelevant.

Die Pflugschar

eine weitere abweichung vom spätrömischen Beigabenspektrum bildet die Beigabe einer eisernen pflug-
schar, deponiert auf der Brust des Verstorbenen (Abb. 4, 4). genauer handelt es sich dabei um eine Tüllen-
pflugschar mit symmetrischem schaft. auffällig ist, dass der Übergang zwischen Blatt und schafttülle flie-
ßend ist und das stück daher keine schulter aufweist. Die leichte asymmetrie des Blattes kann als Hinweis 
darauf gewertet werden, dass die pflugschar längere zeit in Verwendung war (Abb. 6, 1).

abb. 6 unterloisdorf (Bez. oberpullendorf / a): 1 pflugschar aus grab 16. – 2 Detailaufnahmen der textilen abdrücke (o. m.). – (fotos 
s. Heimel, artefactis).
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generell stellen pflugbestandteile im 1. Jahrtausend in gräbern mitteleuropas eine seltenheit dar. lediglich 
in frühmittelalterlichen grabkontexten treten diese in etwas größerer zahl auf  42. in kaiserzeitlichen und 
spätrömischen kontexten sind sie, abgesehen von zwei miniaturisierten pflugscharen aus dem gräberfeld 
von Čierny Brod (okr. galanta / sk), bislang unbekannt 43 (Abb. 7, 1). Der geringen zahl an gräbern steht 
eine Vielzahl teils sehr unterschiedlicher interpretationsansätze gegenüber. Diese reichen vom raubgräber-
werkzeug 44 über eine Vorkehrung zur Bannung des Verstorbenen im grab 45 bis hin zum mittelalterlichen 
rechtssprechungsinstrument  46. Dass es sich bei dem stück aus unterloisdorf zweifellos um eine grabbei-
gabe handelt und keineswegs um ein zurückgelassenes raubgräberwerkzeug, wie im fall von Villingendorf 
(lkr. rottweil / D) vermutet (Abb. 7, 2), deuten neben der unversehrtheit des grabkontextes vor allem ver-
schiedene organische reste auf der innen- wie auch außenseite an (Abb. 6, 2). Diese weisen darauf hin, 
dass die pflugschar, ähnlich wie ein stück aus grab 190 von Dortmund-asseln 47 (Abb. 7, 3), eingeschlagen 
in ein Tuch oder in einem futteral niedergelegt worden war. 
Die pflugscharen dürften in den gräbern, wie bereits J. Henning bemerkte, keinen funktionalen charakter 
besessen haben, sondern müssen wohl ebenfalls als symbol gewertet werden. Die von J. Henning für die 
merowinger- und karolingerzeitlichen pflugschargräber vorgeschlagene interpretation als rechtsspre-
chungsinstrument kann dabei jedoch sicherlich nicht auf das grab von unterloisdorf angewendet werden. 
Denkbar scheint allerdings, dass der Verstorbene, wie es schon g. fingerlin für das grab eines wohlhaben-
den adligen aus Bräunlingen 48 (lkr. schwarzwald-Baar-kreis / D) vorgeschlagen hat, mit der pflugschar 
neben einer rein militärischen macht auch die kontrolle über land, das er selbst bewirtschaftete bzw. sogar 
bewirtschaften ließ, zum ausdruck brachte.

abb. 7 gräber mit pflugscharen der römischen kaiserzeit sowie des frühmittelalters: 1 Brandgräber 28 und 38 aus Čierny Brod (okr. 
galanta / sk). – 2 grab 209 aus Villingendorf (lkr. rottweil / D). – 3 grab 190 aus Dortmund-asseln. – (1 nach kolník 1975, 345 abb. 5-6; 
2 nach sommer 1997, 149; 3 nach Henning 2007, 111 abb. 56).
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fazit

Die nekropole von unterloisdorf liegt am südöstlichen rand des oberpullendorfer Beckens. einen besonde-
ren einfluss auf die region und die dort ansässige Bevölkerung dürften die fruchtbaren Böden, die randlich 
verlaufende Bernsteinstraße sowie die möglicherweise bis in die kaiserzeit ausgebeuteten eisenerzvorkom-
men gehabt haben.
Bei der Betrachtung der 29 gräber, die sowohl in die römische kaiserzeit als auch in die spätrömische 
epoche datieren, fällt vor allem bei letzteren eine stark veränderte Beigabensitte auf. Während bis dato in 
den kaiserzeitlichen Bestattungen die vorherrschenden rituellen aspekte in den Hintergrund treten, kommt 
es sukzessive zu einer quantitativen und qualitativen steigerung der Beigaben. 
Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung des im zentrum der nekropole gelegenen grabs 16. Die 
wohl männliche Bestattung kann aufgrund der beigegebenen zwiebelknopffibel vom Typ pröttel 3/4, zweier 
schnallen vom Typ gala, schnallen mit festem, dreieckigem Beschlag sowie der unter kaiser licinus i. (308-
324) geprägten münzen (Abb. 3, 1) in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts datiert werden 49. 
auffällig ist vor allem die Beigabe symbolisch aufgeladener objekte wie zwiebelknopffibeln, cingula 
militiae und die pars pro Toto-Beigabe eines Wehrgehänges, die zum einen als statussymbole oder 
»symbols of power« eines hochrangigen militärangehörigen oder als ausweis für die kontrolle bewaffneter 
kräfte gewertet, zum anderen jedoch als präsentation der Beziehungen zum imperium gedeutet werden 
können 50. Besondere Beachtung verdient die, vom spätrömischen Beigabenspektrum abweichende, 
Beigabe einer eisernen pflugschar, der möglicherweise ebenfalls eine symbolische Bedeutung beigemessen 
werden muss.
Durch die letzte zurschaustellung der objekte während der Bestattung sollte der soziale status des 
Verstorbenen sowie seiner familie auch nach dem Tod gesichert bleiben. Diese letzte machtdemonstration 
richtet sich dabei direkt an die umgebende gesellschaft 51. es dürfte sich dabei um den Versuch lokaler eliten 
handeln, bestehende autorität zu legitimieren bzw. zu festigen und somit vorhandene spannungen im 
lokalen machtverhältnis auszugleichen. ursache für diese form von »sozialem stress« 52 könnten gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Veränderungen gewesen sein.
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den rhein- und Donauprovinzen des römischen reiches – eine 
studie zum sozialen Wandel der ländlichen Bevölkerung 
zwischen antike und frühmittelalter entlang der nord-West-
grenze des imperium romanum«, die zurzeit am Vorgeschicht-
lichen seminar der philipps-universität marburg durch den 
autor erarbeitet wird. gedankt sei an dieser stelle den beiden 
Betreuern prof. Dr. felix Teichner und prof. Dr. Horst Wolfgang 
Böhme (marburg) für den konstruktiven gedankenaustausch. 

15) Doneus 2014, bes. grab 10, Taf. 565.

16) sági 1981: Hier werden die gräber dieses Typs als »schacht-
gräber« angesprochen.
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17) Burger 1966.

18) lányi 1981. Hier wird diese form auch als »gebautes grab« 
oder Typ 2 bezeichnet.

19) Burger 1979.

20) gorecki 1975, 236-247.

21) ebenda 250-256.

22) ric iV3, 34a.

23) gorecki 1975, 266-274. – Brather 2011, 76.

24) gorecki 1975, 248.

25) ebenda 249.

26) pröttel 1988, 357-364.

27) Die wissenschaftliche auswertung und Vorlage des fundmate-
rials in katalogform erfolgt im rahmen der Dissertation des 
autors.

28) martin 1967, 13-15. – Böhme 1986b, 482-484. – paul 2012, 
bes. 104 abb. 3.

29) zur Beobachtung spätantiker gürtel mit zwei schnallen s. 
Böhme 1986a, 25-49 bes. 38 anm. 39. – ebenfalls beobachtet 
in keszthely-Dobogó, grab 84 vgl. anm. 31.

30) swoboda 1986. – pröttel 2002, 110-111.

31) zur interpretation der zwiebelknopffibeln vgl. zabehlicky 
1980. – steuer 2007, 616. – fischer 2012, 137.

32) cod. Theod. 14, 10, 1.

33) sági 1981, 49-51.

34) Burzler u. a. 2002, 123-124. 

35) swoboda 1986, 100.

36) zuletzt kleemann 2015; Tejral 2015.

37) kleemann 2015, 509.

38) nagy 2005, 476.

39) kleemann 2015, 506.

40) Böhme 1974, 126-127. – gottschalk 2015, 109-110.

41) Halsall 2007, 350-351.

42) eine kartierung von J. Henning zeigt lediglich 19 Bestattungen 
mit pflugbestandteilen im mitteleuropäischen raum. Vgl. 
Henning 2007, 113 bes. abb. 58.

43) kolník 1975, 376 abb. 7, 27; 8, 8; 13, 1-2.

44) sommer 1997.

45) fiebig 2014a, 55-56.

46) Henning 2007.

47) ebenda 111.

48) fingerlin 1997.

49) zur Datierung: Typ gala: zusammenfassend paul 2012, 105. – 
schnalle mit festem dreieckigem Beschlag: pröttel 2002, 110-
111. – zwiebelknopffibel: pröttel 1988, 361-363.

50) Halsall 2007, 350

51) zur interaktion zwischen Verstorbenem, familie und gesell-
schaft bei frühmittelalterlichen Bestattungen s. Brather 2005, 
435. – Brather u. a. 2009, 372. 376.

52) Halsall 2007, 350-351. 

Literatur

Bielenin 1977: k. Bielenin, einige Bemerkungen über das alter-
tümliche eisenverhüttungswesen im Burgenland. in: Burgen-
ländi sches landesmuseum (Hrsg.), archäologische eisen for-
schung in europa. mit besonderer Berücksichtigung der ur- und 
frühgeschichtlichen eisengewinnung und Verhüttung im Burgen-
land. symposion eisenstadt 1975. Wiss. arbeiten Burgenland 59 
(eisenstadt 1977) 49-62.

Böhme 1974: H. W. Böhme, germanische grabfunde des 4. bis 
5. Jahrhunderts zwischen unterer elbe und loire. studien zur 
chronologie und Bevölkerungsgeschichte. münchner Beitr. Vor- 
u. frühgesch. 19 (münchen 1974).

 1986a: H. W. Böhme, Bemerkung zum spätrömischen militärstil. 
in: H. roth (Hrsg.), zum problem der Deutung frühmittelalterlicher 
Bildinhalte. akten des 1. internationalen kolloquiums in marburg 
a. d. lahn, 15. bis 19. februar 1983. Veröff. Vorgesch. seminar 
philipps-univ. marburg a. d. lahn sonderbd. 4 (sigmaringen 
1986) 25-49.

 1986b: H. W. Böhme, Das ende der römerherrschaft in Britan-
nien und die angelsächsische Besiedlung englands im 5. Jahr-
hun dert. Jahrb. rgzm 33, 1986, 469-574.

Brather 2011: J. Brather, Hast du was, dann bist du was. eine 
gelochte römische silbermünze aus ragow, lkr. Dahme-spree-
wald. arch. Berlin u. Brandenburg 2011 (2012), 74-77.

Brather 2005: s. Brather, symbole und identitäten: spätantike und 
frühmittelalterliche »rangabzeichen« als Widerspiegelung von 
gruppenzugehörigkeiten und -abgrenzungen? in: T. l. kienlin 
(Hrsg.), Die Dinge als zeichen. kulturelles Wissen und materielle 
kultur. internationale fachtagung an der Johann-Wolfgang-
goethe-universität frankfurt am main 3.-5. april 2003. univer-
sitätsforsch. prähist. arch. 127 (Bonn 2005) 433-453.

Brather u. a. 2009: s. Brather / s. güthermann / m. künzie / J. rei-
necke / ch. schmid / k. streit / D. Tolkach / n. Wächtler / V. za-
dow, grabausstattung und lebensalter im frühen mittelalter. 
soziale rollen im spiegel der Bestattungen. fundber. Baden-
Württemberg 30, 2009, 273-378.

Burger 1966: a. sz. Burger, The late roman cemetery at ságvár. 
acta arch. acad. scien. Hungaricae 18, 1966, 99-235.

 1979: a. sz. Burger, Das spätrömische gräberfeld von somo-
gyszil. fontes arch. Hungariae (Budapest 1979).

Burzler u. a. 2002: a. Burzler / m. Höneisen / J. leicht / B. ruckstuhl, 
Das frühmittelalterliche schleitheim. siedlung, gräberfeld und 
kirche 2. schaffhauser arch. 5, 2 (schaffhausen 2000).



239Archäologisches Korrespondenzblatt 48 · 2018

csaplàros / mladoniczki / sosztarits 2010: a. csaplàros / r. mlado-
niczki / o. sosztarits, ein topographischer Überblick der Bern-
steinstraße zwischen salla und scarbantia. in: g. grabherr / 
B. kain rath (Hrsg.), conquiescamus! longum iter fecimus. römi-
sche raststationen und straßeninfrastruktur im ostalpenraum. 
akten des kolloquiums zur forschungslage zu römischen stra-
ßenstationen, innsbruck, 4.-5. Juni 2009. ikarus 6 (innsbruck 
2010) 111-131.

Doneus 2014: n. Doneus, Das kaiserzeitliche gräberfeld von Halb-
turn, Burgenland. monogr. rgzm 122 (mainz 2014).

eBod 2017: Digitale Bodenkarte von Österreich. Bundesforschungs- 
und ausbildungszentrum für Wald, naturgefahren und land-
schaft. http://gis.lebensministerium.at/eBoD/frames/index.php? 
&146=true&gui_id=eBoD (24. 6. 2017).

fiebig 2014a: k. fiebig, Der provinzialrömische friedhof von unter-
loisdorf (Bezirk oberpullendorf). in: o. gruber / J. schermann / 
f.  stifter (Hrsg.), 25 Jahre Verein zur erhaltung der römischen 
Bernsteinstraße (stoob 2014) 48-57.

 2014b: k. fiebig, kg unterloisdorf, og mannersdorf an der 
rabnitz. fundber. Österreich 53, 2014 (2016), 172-173.

fingerlin 1997: g. fingerlin, Bräunlingen, ein frühmerowinger-
zeitlicher adelssitz an der römerstraße durch den südlichen 
schwarzwald. arch. ausgr. Baden-Württemberg 1997 (1998), 
146-148.

fischer 2012: Th. fischer, Die armee der caesaren. archäologie 
und geschichte (regensburg 2012).

gorecki 1975: J. gorecki, studien zur sitte der münzbeigabe in 
römerzeitlichen körpergräbern zwischen rhein, mosel und 
somme. Ber. rgk 56, 1975, 179-467.

gottschalk 2015: r. gottschalk, spätrömische gräber im umland 
von köln. rhein. ausgr. 71 (Darmstadt 2015).

groh 2009a: s. groh, neue forschungen an der Bernsteinstraße in 
nordwestpannonien. Die römischen militärlager von strebersdorf 
und der Vicus von strebersdorf-frankenau / frakanava (mittel-
burgen land). arch. Österreich 20/2, 2009, 59-64.

 2009b: s. groh, neue forschungen an der Bernsteinstraße in 
nordwestpannonien – Die römischen militärlager und der Vicus 
von strebersdorf und frankenau / frakanava (mittelburgenland, 
Österreich). in: s. Bíró (Hrsg.), ex officina … studia in honorem 
Dénes gabler (győr 2009) 175-187.

groh / sedlmayer / zalka 2013: s. groh / H. sedlmayer / c. V. zalka, 
Die straßenstationen von nemescsó und sorokpolány an der 
Bernsteinstraße (pannonien, ungarn). grabungen, geophysi ka li-
sche prospektionen und surveys 1980-1982 und 2009-2012. 
zentraleurop. arch. 3 (Wien 2013).

Halsall 2007: g. Halsall, Barbarian migrations and the roman West 
376-568 (cambridge 2007).

Heiling 1989: i. Heiling, Die römische Bernsteinstraße im mittel-
burgenland. Burgenländ. Heimatbl. 51/3, 1989, 98-116.

Henning 2007: J. Henning, »Heiße eisen« der rechtsgeschichte. 
pflugschare als grabbeigaben in der merowinger- und karolinger-
zeit. in: H. Brink-kloke / k. H. Deutmann (Hrsg.), Die Herrschaften 
von asseln. ein frühmittelalterliches gräberfeld am Dortmunder 
Hellweg [ausstellungskat. Dortmund] (münchen 2007) 104-114.

kaus 1977: k. kaus, zur zeitstellung von ur- und frühgeschichtlichen 
eisenverhüttungsanlagen auf grund der kleinfunde. in: Bur gen-
ländisches landesmuseum (Hrsg.), archäologische eisenfor-

schung in europa. mit besonderer Berücksichtigung der ur- und 
frühgeschichtlichen eisengewinnung und Verhüttung im Bur-
gen land. symposion eisenstadt 1975. Wiss. arbeiten Burgenland 
59 (eisenstadt 1977) 63-70.

 2006: k. kaus, lagerstätten und produktionszentren des ferrum 
noricum. in: k. kaus, Burgenland. archäologie und landeskunde. 
Wiss. arbeiten Burgenland 114 (eisenstadt 2006) 87-100.

kleemann 2015: J. kleemann, Hospes: archäologische aspekte zur 
integration von Barbaren in das römische imperium. eine ver-
gleichende Betrachtung zur Beigabensitte in gallischen und pan-
nonischen provinzen. in: T. Vida (Hrsg.), romania gothica ii. The 
frontier World; romans, Barbarians and military culture. pro-
ceedings of the international conference at the eötvös loránd 
university, Budapest, 1-2 october 2010 (Budapest 2015) 499-
515.

kolník 1975: T. kolník, Žiarové pohrebisko z neskorej doby rímskej 
a zo začiatku sťahovania národov v Čiernom brode. slovenská 
arch. 23, 1975, 341-378.

lányi 1981: V. lányi, Das spätrömische gräberfeld. in: a. mócsy 
(Hrsg.), Die spätrömische festung und das gräberfeld von Tokod 
(Budapest 1981) 169-221.

martin 1967: m. martin, zwei spätrömische gürtel aus augst / Bl. 
Jahresber. römerhaus u. mus. augst 1967 (1968), 3-20.

meyer 1977: W. meyer, Bestandsaufnahme von pingenfeldern im 
Bezirk oberpullendorf, BglD. in: Burgenländisches landes-
museum (Hrsg.), archäologische eisenforschung in europa. mit 
besonderer Berücksichtigung der ur- und frühgeschichtlichen 
eisengewinnung und Verhüttung im Burgenland. symposion 
eisenstadt 1975. Wiss. arbeiten Burgenland 59 (eisenstadt 
1977) 25-48.

nagy 2005: m. nagy, zwei spätrömerzeitliche Waffengräber am 
Westrand der canabae von aquincum. acta arch. acad. scien. 
Hungaricae 56, 2005, 403-486.

paul 2012: m. paul, eine propellergürtelgarnitur Typ gala aus 
augsburg-göggingen. Bayer. Vorgeschbl. 77, 2012, 101-108.

pröttel 1988: ph. m. pröttel, zur chronologie der zwiebelknopffibel. 
Jahrb. rgzm 35, 1988, 347-372.

 2002: ph. m. pröttel, Die spätrömischen metallfunde. in: s. ortisi, 
Die früh- und mittelkaiserzeitlichen fibeln. römische kleinfunde 
aus Burghöfe 2. frühgesch. u. provinzialröm. arch. 6 (rahden /
Westf. 2002) 85-140.

sági 1981: k. sági, Das römische gräberfeld von keszthely-Dobogó. 
fontes arch. Hungariae (Budapest 1981). 

sommer 1997: c. s. sommer, fortsetzung der untersuchung des 
alamannischen gräberfelds in Villingendorf, kreis rottweil. arch. 
ausgr. Baden-Württemberg 1997 (1998), 149-150.

steuer 2007: rga 34 (2007) 605-623 s. v. zwiebelknopffibel 
(H. steuer).

swoboda 1986: r. m. swoboda, zu den spätantiken Bronzeschnallen 
mit festem, dreieckigem Beschlag. germania 64, 1986, 91-103.

Tejral 2015: J. Tejral, spätantike körperbestattungen mit schwert-
beigabe in römisch-barbarischen grenzzonen mitteleuropas und 
ihre Deutung. in: T. Vida (Hrsg.), romania gothica ii. The frontier 
World; romans, Barbarians and military culture. proceedings of 
the international conference at the eötvös loránd university, 
Budapest, 1-2 october 2010 (Budapest 2015) 129-236.



240 r. dürr · »Symbols of power« im (spät)römischen Gräberfeld von Unterloisdorf

Wallner 2013a: m. Wallner, Die späteisenzeitliche eisenverhüttung 
im oberpullendorfer Becken – eine quellenkritische analyse zum 
stand der forschung [magisterarbeit univ. Wien 2013].

 2013b: m. Wallner, Die »deserta boiorum« – ein zentrum der 
vorrömischen eisenindustrie. in: r. karl / J. leskovar (Hrsg.), in-
terpretierte eisenzeiten. fallstudien, methoden, Theorie. Ta-
gungs beiträge der 5. linzer gespräche zur interpretativen eisen-

zeitarchäologie. stud. kulturgesch. oberösterreich 37 (linz 
2013) 209-222.

zabehlicky 1980: H. zabehlicky, zwiebelknopffibel als kennzeichen 
von römischen soldaten auf spätrömischen Denkmälern. in: 
W.  s. Hanson / l. J. f. keppie (Hrsg.), roman frontier studies 
1979. papers presented to the 12th international congress of 
roman frontier studies. Bar internat. ser. 71, 3 (oxford 1980) 
1099-1111.

Zusammenfassung / Summary / Résumé

»Symbols of power« im (spät)römischen Gräberfeld von Unterloisdorf (Bez. Oberpullendorf / A)
Die 2014 im zuge des straßenbaus entdeckte (spät)kaiserzeitliche nekropole von unterloisdorf liegt am südöstlichen 
rand des oberpullendorfer Beckens, das den Übergang der östlichen ausläufer der zentralalpen sowie der daran an-
schließenden kleinen ungarischen Tiefebene bildet. sowohl räumlich wie auch chronologisch kann das gräberfeld in 
zwei Bereiche unterteilt werden. Während sieben Brandgräber den kaiserzeitlichen nukleus bilden, datieren 22 körper-
gräber in die spätrömische epoche. ein besonderer fokus der Betrachtung liegt auf dem sich im zentrum der nekro pole 
befindlichen grab 16. anhand der Beigaben kann die Bestattung in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts datiert wer-
den. neben den für die epoche üblichen Beigaben wurden dem Verstorbenen jedoch auch objekte beigegeben, die 
einen gewissen symbolgehalt aufweisen. zu nennen sind hier neben einer zwiebelknopffibel verschiedene militär-
gürtel, vor allem ein Wehrgehänge, sowie eine eiserne pflugschar, die dem Verstorbenen auf die Brust gelegt wurde.

»Symbols of Power« in the (Late) Roman Cemetery from Unterloisdorf (Bez. Oberpullendorf / A)
The (late) roman cemetery from unterloisdorf was discovered in 2014 in the course of road construction. it is located 
at the south-eastern edge of the oberpullendorfer basin which lies between the eastern foothills of the central alps 
and the adjoining little Hungarian plain. Both spatially and chronologically, the cemetery can be divided into two areas. 
While seven cremation burials form the nucleus of the roman imperial period, 22 inhumation burials date to the late 
roman period. The special focus of this study lies on grave 16 in the centre of the cemetery, which according to the 
finds can be dated to the second half of the 4th century. apart from grave goods which are common for the period, the 
deceased was equipped with objects of a certain symbolic meaning. These are a crossbow fibula, various military belts 
and most notably a baldric and an iron plough share which had been laid on the chest of the deceased.

Translation: m. struck

»Symboles de pouvoir« dans la nécropole de l’antiquité (tardive) d’Unterloisdorf (Bez. Oberpullendorf / A)
la nécropole de l’antiquité (tardive) d’unterloisdorf, découverte en 2014 lors de la construction d’une route, se trouve 
sur le bord sud-est du bassin de l’oberpullendorf, qui forme la transition entre les contreforts orientaux des alpes cen-
trales et la petite plaine de Hongrie adjacente. sur le plan spatial et chronologique, le cimetière peut être divisé en deux 
zones. alors que sept crémations forment le noyau d’époque impériale, 22 crémations remontent à la fin de l’époque 
romaine. la tombe 16 au centre de la nécropole, qui date de la seconde moitié du 4e siècle, est le point fort de l’étude. 
en plus des objets funéraires habituels de l’époque, le défunt a également reçu des objets ayant un certain contenu 
symbolique. a côté d’une fibule cruciforme, il convient de mentionner ici diverses ceintures militaires, un baudrier et un 
soc de charrue en fer, qui a été placé sur la poitrine du défunt. Traduction: l. Bernard
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