
Archaologie des Frankenreiches — Neueste Forschungen

Internationales Kolloquium anlaElich der Ausstellung

DIE FRANKEN - LES FRANCS

Berlin, 10. bis 12. Oktober 1997

Vorwort

Das politisch, organisatorisch und wissenschaftlich 

ambitionierteste Ausstellungsprojekt im Rahmen der 

Veranstaltungen zur 1500 Jahrfeier der Taufe Chlod- 

wigs war die umfassende archaologische Schau „Die 

Franken — Wegbereiter Europas“. Vom Stadtischen 

Reiss-Museum Mannheim unter der Regie von 

Alfried Wieczorek als deutsch-franzosiches Gemein- 

schaftsunternehmen konzipiert, wurde die Ausstel

lung vom 10. September 1996 bis 2. Marz 1997 mit 

grobem Publikumserfolg in Mannheim gezeigt. In 

numerisch stark reduzierter Form und mit eigenem 

Katalog war die Exposition „Les Francs — Precurseurs 

de l’Europe“ in der Adaption der Paris Musees vom 

23. April bis 22. Juni 1997 im Petit Palais in Paris zu 

sehen. Letzte Station waren die Sonderausstellungs- 

raume der Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturfo- 

rum, wo das Museum fur Vor- und Friihgeschichte die 

Ausstellung „Die Franken. Wegbereiter Europas — Les 

Francs. Precurseurs de l’Europe“ in der Zeit vom 18. 

Juli bis 26. Oktober 1997 neu arrangiert prasentierte. 

Konzeption und Inhalte der Ausstellung waren sehr 

anspruchsvoll. Dargestellt werden sollten der neueste 

Stand der archaologischen und historischen For- 

schung zur Geschichte der Merowingerzeit und zu- 

gleich die Genese Europas zwischen Spatantike und 

abendlandischem Mittelalter. Zur Visualisierung der 

auch politisch durchaus gewollten Kernbotschaft, dab 

zum einen das Mittelalter bereits mit Chlodwig und 

nicht erst mit Karl dem Groben beginnt, und zum 

anderen - auf den aktuellen Europagedanken bezogen 

- das Reich der Merowinger ein multiethnisches und 

multikulturelles Staatsgebilde mit einem liber die 

spatantiken Strukturen gestiilpten Konigtum gewesen 

ist, waren in der Ausstellung die Glanzlichter mero- 

wingerzeitlicher Hinterlassenschaften aus den bedeu- 

tendsten Museen, Bibliotheken und Archiven West- 

und Mitteleuropas in bisher noch nie dagewesener 

Fiille und Qualitat zusammengestellt.

Im Katalog (2. Auflage) aubern sich mehr als achtzig 

Autoren in hundert Artikeln zu Geschichte und Kul- 

tur der Franken vom 3. bis 8. Jahrhundert, wobei in 

den einzelnen Themenkreisen die Probleme der For- 

schung aus archaologischer und historischer, numis- 

matischer und sprachwissenschaftlicher Sicht beleuch- 

tet werden. Dabei handelt es sich um der Fachwelt 

wohlbekannte Archaologen und Historiker, welche 

die spezifische Friihmittelalterforschung in Deutsch

land, Frankreich und den Beneluxlandern seit Jahr- 

zehnten vorantreiben, pragen und bestimmen.

Hermann Ament, Universitatslehrer und selbst Nestor 

der Archaologie der Merowingerzeit in Deutschland, 

hatte die Idee, das im Ausstellungsplan fur Berlin vor- 

gesehene internationale Fachkolloquium als Forum 

fur junge Archaologinnen und Archaologen zu reser- 

vieren, die dabei Gelegenheit haben sollten, ihre erst 

jiingst abgeschlossenen Arbeiten zum Thema unter 

dem Motto „Archaologie der Merowingerzeit - Neue

ste Forschungen'1 zur Diskussion zu stellen. Der Vor- 

schlag wurde gerne aufgegriffen, und so versammelten 

sich auf Einladung des Museums fur Vor- und Frtih- 

geschichte, Staatliche Museen zu Berlin - PK vom 10. 

bis 12. Oktober 1997 liber hundert Fachkolleginnen 

und -kollegen zur offentlichen Veranstaltung in dem 

der Ausstellung benachbarten Vortragssaal des Kunst- 

gewerbemuseums, um aufgrund von siebzehn Vortra- 

gen die „Neuesten Forschungen“ zur Merowingerzeit 

zu diskutieren. Die Texte werden in Druckfassung 

hier vorgelegt, wobei Alix Hansel ftir die redaktionelle 

Bearbeitung grower Dank gebiihrt.

Die Themen der Referate sind weit gespannt. Elke 

Nieveler demonstriert mit ihren „Anmerkungen zur 

Fundgeschichte von Niederbreisig“ auf klassische 

Weise, wie aufgrund von akribischen Literatur- und 

Archivstudien sowie der Autopsie der zeitbedingt auf 

die verschiedensten Sammlungen verteilten Grabin- 

ventare auch heute noch verbindliche Aussagen zum 

Befund eines in alter Zeit ausgeplimderten franki- 

schen Friedhofs zu treffen sind. Zudem leister sie 

einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte der „fran- 

kischen Forschung“ in den Rheinlanden.

Heike Aouni greift aus ihrer noch ungedruckten Dis

sertation „Das spatantik-friihmittelalterliche Graber- 

feld von Jtilich, Kreis Diiren“ die „einfachen Giirtel-
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garnituren“ heraus, wobei sie die Bedeutung des Fund- 

platzes fur die Kontinuitatsfrage kurz umschreibt. Mit 

progressive!! Forschungsansatzen definiert und disku- 

tiert Aouni die Giirtelgarnituren vom Typ Haillot und 

deren Varianten nach Zeitstellung und Verbreitung und 

erhartet mit dieser Studie die Forschungsergebnisse 

von H. W. Bohme, dab in den „Raumen zwischen 

Somme und Rhein eine andere germanische Bevolke- 

rung zum Militardienst in der romischen Armee ein- 

gesetzt wurde als in den kiistennahen Landstrichen”.

Mit der ethnischen Deutung archaologischer Funde 

beschaftigt sich auch Lutz Grunwald: „Frankisch oder 

alamannisch? Das Neuwieder Becken wahrend des 

5. Jahrhunderts n. Chr.“ ist seine Fragestellung, die er 

aufgrund der Interpretation historischer und archao

logischer Quellen, Uberlegungen zu den Siedlungs- 

strukturen und groEpolitischen Zusammenhangen 

zugunsten der Alamannen auflost.

Um die Herkunft des polychromen Stils und die 

Bedeutung des Siegelrings im Grab des Frankenkonigs 

Childerich I. geht es im Beitrag von Michael Schmau

der. Er stellt fest, dab dieser Zierstil aus dem sassani- 

dischen und kaukasischen Bereich liber die Schwarz- 

meerregion in den Donauraum gelangt und erst Mitte 

des 5. Jahrhunderts in die romische Kunstindustrie 

iibernommen worden ist. Schmauder argumentiert 

mit archaologischen Belegen und historischen Inter- 

pretationen vor allem gegen die von P. Perin und M. 

Kasanski im Ausstellungskatalog vertretene These, die 

Goldschmiedearbeiten aus dem Childerichgrab und 

dessen (archaologisch-sozialen) Umfeld seien in einer 

Art westromischer Sonderentwicklung entstanden. Er 

spricht sich fur die klassische Herleitung der poly

chromen Goldschmiedearbeiten direkt aus dem ost- 

mediterranen Raum aus, der vor allem dutch die von 

Ostrom gepragten politischen und kulturhistorischen 

Zusammenhange bestimmt ist. Eigenartigerweise 

kommen weder bei P. Perin und M. Kasanski noch in 

der Argumentation von M. Schmauder die Patene 

und der Kelch aus dem Schatzfund von Gourdon — in 

der Ausstellung in Berlin waren sie im Original pra- 

sent - vor, deren kunsthistorische Analyse der von 

Archaologen gefuhrten Diskussion wertvolle Impulse 

geben konnte (Die Franken — Les Francs. Ausstel- 

lungskat. Mannheim, Berlin2 [Mainz 1997] 1120 f). 

Zu den Siegelringen zitiert Schmauder im wesentli- 

chen die vorhandene Literatur und nimmt dazu kri- 

tisch Stellung, wobei er schlieElich zu der - allerdings 

nur fur den absolut Kundigen nachvollziehbaren - 

Aussage kommt, dab „in punktueller Beleuchtung des 

polychromen Zelldekors und der Bedeutung und Ver- 

wendung von Siegelringen sich die circummediter- 

rane, dutch Ostrom kontrollierte Ausstrahlung des 

Imperium Romanum auf die „spatantiken Randkul- 

turen“ manifestiert”.

„Seit Jahrzehnten ist die Friihgeschichtsforschung um 

ein differenziertes ethnographisches Bild der im Fran- 

kenreich ansassigen Bevolkerung bemtiht“ und „Eth- 

nien, letztlich Begriffe politischer Dimension, driick- 

ten sich vor allem dutch die zu Lebzeiten getragenen 

Trachten der jeweiligen Personen und ihr gentiles 

BewuEtsein (Wir-Gefiihl) aus,...“ leitet Alexander 

Koch sein Referat „Fremde Fibeln im Frankenreich. 

Ein Beitrag zur Frage nichtfrankischer germanischer 

Ethnien in Nordgallien“ ein. Gotische, alamannische, 

thiiringische und andere nichtfrankische Fibeltypen 

sind die Indikatoren fur die Anwesenheit verschiede- 

ner germanischer Ethnien, wobei sich der Autor 

erfreulicherweise hiitet, das Material und die einprag- 

samen Verbreitungsbilder einer allzu positivistischen 

Interpretation zu unterziehen. Im Gegenteil, Koch 

weist nachdrticklich auf die Imponderabilien hin, die 

zur Falsch- oder Uberbewertung des archaologischen 

Befundes fiihren und zeigt das Phanomen „Fremde 

Fibeln“ auf, ohne auf Biegen und Brechen historisch- 

ethnographische Zusammenhange rekonstruieren zu 

wollen.

Neue Moglichkeiten antiquarischer Analyse zeigt Ute 

Haimerl auf. In ihrem Beitrag „Die Vogelfibeln der 

alteren Merowingerzeit. Bemerkungen zur Chronolo

gic und zur Herleitung der Fibelgattung“ stiitzt sie 

sich zur Losung der typologischen und chronologi- 

schen Fragestellung nicht nur auf die herkommliche 

Methode der Kombinationsstatistik, sondern ent- 

wickelt die „EinzeleIementanalyse“. Neben der chro- 

nologischen Ordnung der Vogelfibelvarianten kommt 

U. Haimerl zu dem fur die Kulturgeschichte der 

Merowingerzeit nicht unerheblichen Ergebnis, daE es 

sich bei diesen Fibeln nicht um eine genuin germani

sche Form handelt, sondern daE das Vogelbild 

ursprtinglich der romanischen Fibelwelt entstammt. 

In einem dritten Aufsatz zu den Leitfossilien archao

logischer Forschung beschaftigt sich Stefan Thorle mit 

den „Formen und Verzierungen gleicharmiger BtigeL 

fibeln im westlichen Frankenreich“. Es handelt sich 

um Trachtenschmuck der jiingeren Merowinger- und 

Karolingerzeit, der seine Verbreitung hauptsachlich in 

den westlichen Reichsteilen hatte. Thorle konzentriert 

sich in seinen Ausftihrungen auf die Typologie und die 

Datierung, wahrend Fragen, inwieweit die gleicharmi- 

gen Btigelfibeln gleichermaEen von Mannern und 

Frauen getragen wurden, oder aber ob beispielsweise 

geographische oder zeitliche Unterschiede in der 

Mode gegeben sind, nur marginal angesprochen wer- 

den. Wichtig ist der Hinweis, daE diese Fibelart vom 

7. bis 9. Jahrhundert im Frankenreich gebrauchlicher 

Trachtenschmuck war, was einmal mehr zeigt, daE der 

Ubergang von der Merowinger- zur Karolingerzeit 

flieEend war.

Von ganz besonderer Bedeutung fur die historische
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Ethnographic des Maingebietes ist das thiiringisch- 

frankische Graberfeld von Zeuzleben bei Schweinfurt. 

Arno Rettner, der Bearbeiter des fruhmittelalterlichen 

Friedhofs, stellt mit „Thiiringisches und Frankisches 

in Zeuzleben" einen Teilaspekt seiner wissenschaftli- 

chen Auswertung vor. Die saubere antiquarische Ana

lyse des Fundstoffes und der Grabanlagen besticht. 

Die „Frankisierung“ eines thtiringischen Familien- 

oder Sippenverbandes im Verlauf der ersten Halfte des 

6. Jahrhunderts ist eindringlich nachzuweisen. Die 

Spekulationen zur Herkunft dieser Thtiringer aus dem 

Frankenreich, wo sie zum Beispiel auf reichsrbmi- 

schem Boden die Totenhauser kennengelernt haben 

sollen, denen die zentrale Grablege in Zeuzleben 

- nachempfunden sei, werden bei Erscheinen der Dis

sertation Arno Rettners sicher nicht nur Zustimmung 

finden.

Echte Franken im Stiden Frankreichs weist Jean-Luc 

Boudartchouk mit „La necropole franque de Ictium a 

1’Isle-Jourdain (Gers, Midi-Pyrenees, France)" in der 

Nahe von Toulouse nach. Die 61 frankischen Graber, 

von denen 46 Beigaben fuhrten, waren reihenweise in 

einem separierten Friedhofsbezirk der autochthonen 

Bevolkerung angelegt, der zu einer strategisch bedeut- 

samen Siedlung an der antiken StraEenverbindung 

Toulouse-Auch-Bordeaux gehbrte. Die dutch spezifi- 

sche Beigaben eindeutig als frankisch gekennzeichne- 

ten Graber der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts inter- 

pretiert Boudartchouk als die Bestattungen eines fran

kischen Militarpostens an der Stidgrenze des Regnum 

Francorum, der nach dem Untergang des tolosani- 

schen Westgotenreiches eingerichtet worden war und 

bis etwa um 550 nach Chr. bestand.

Stellt Boudartchouk mit seinem Friedhof einen expo- 

nierten Militarposten im Expansionsgebiet der Mero- 

winger vor, belegt Franpoise Stutz mit „Frankische 

Funde der Merowingerzeit im stidlichen Gallien" den 

relativ hohen Anted nordfranzbsischen Formenguts 

im Fundmaterial Aquitaniens, Septimaniens und der 

Provence. Die Typentafeln von F. Stutz sind Grundla- 

genarbeit und erschliefien den Stiden Galliens fur die 

Merowingerforschung.

Mit baulichen Hinterlassenschaften beschaftigen sich 

die nachsten beiden Referate des Kolloquiums. Seba

stian Ristow erortert in seinem Artikel „Baptisterien 

im Frankenreich" Bauformen und Standorte frtih- 

christlicher Taufhauser und -becken sowie die Schwie- 

rigkeiten ihrer archaologischen und architektonischen 

Identifikation, wahrend Holger Grewe „Geschichte 

und Neubeginn der archaologischen Forschung in der 

Konigspfalz Ingelheim am Rhein" vorstellt. In beiden 

Vortragen wird deutlich, wie sehr die modernen 

archaologischen Ausgrabungsmethoden die altertums- 

kundlichen Erkenntnismoglichkeiten fordern und 

Neuinterpretationen auch alter Befunde zulassen.

Einen ausgesprochenen Forschungsbericht bezie- 

hungsweise den Vorschlag eines wissenschaftlichen 

Programms zur archaologischen Aufarbeitung des 

Maas-Schelde-Raumes legt Laurant Verslype mit sei

nem Beitrag „La recherche archeologique en Neustrie 

et en Austrasie merovingiennes septentrionales. Pour 

une relecture des sources archeologiques des bassins 

mosans et scaldiens" vor. In seinen theoretischen und 

methodologischen Ausfuhrungen pladiert er fur ein 

systematisches Inventar aller Fundstellen, deren Erfas- 

sung seit Auflosung des „Service National des Fouil- 

les“ auf regionale Ebene verlagert ist. Schwerpunkte 

sollen die Stadtarchaologie, die Siedlungsarchaologie 

und die Graberkunde bilden und so die Mbglichkei- 

ten einer Neuinterpretation der Gesamtzusammen- 

hange der Merowingerzeit eroffnen.

Siedlungskundlichen Impetus hat auch die Zusam- 

menstellung von Edith Peytremann „Landliche Sied- 

lungen des 4. bis 7. Jahrhunderts in Nordfrankreich. 

Zum Forschungsstand". Sie verdeutlicht, dab die 

Erforschung friihgeschichtlicher Siedlungen auch in 

Nordfrankreich erst in jtingster Zeit thematisiert 

wurde und schildert die Arbeitsumstande, die sich aus 

der Struktur und Organisation der Denkmalpflege in 

Frankreich ergeben. Zugleich gibt Peytremann einen 

Uberblick iiber die nachgewiesenen Bauformen land- 

licher Siedlungen und deren chronologischer Stellung 

in den unterschiedlichen Regionen Nordfrankreichs. 

Besiedlungsgeschichtliche Vorgange beleuchtet schlieb- 

lich Thomas Resting. Die „Merowingerzeitliche Be- 

siedlungsgeschichte im nordlichen Bayerisch-Schwa- 

ben" zeigt modellhaft den Landesausbau in einem 

Kleinraum wahrend der jiingeren Merowingerzeit auf.

In die grobe Frankenausstellung sind die Ergebnisse 

archaologischer, historischer und kunsthistorischer 

Forschung der letzten Jahrzehnte eingeflossen. Das 

facettenreiche Bild eines friihgeschichtlichen Staats- 

wesens manifestierte sich in der Ausstellung und ist im 

umfangreichen Katalogbuch dokumentiert. Das The- 

ma „Franken“ ist damit aber keineswegs abgeschlos- 

sen, wie erfreulicherweise das Kolloquium „Archaolo- 

gie des Frankenreiches - Neueste Forschungen" be- 

weist. Zumindest im archaologischen Bereich ist eine 

intensive Beschaftigung j unger Gelehrter mit der 

Materie festzustellen, die, realienkundlich und metho

dised bestens ausgebildet, den Forschungsfortschritt 

garantieren.

In den Referaten des Kolloquiums wurde deutlich, 

dab neben den klassischen antiquarisch-chronologi- 

schen Studien mit ihrer zunehmend verfeinerten stati- 

stischen Methodik und der Besinnung auf die 

Geschichte der Forschung eine ausgepragte Tendenz 

zur archaologischen Ethnographic und allgemeinen 

Kulturgeschichte gegeben ist. Die Beitrage aus Frank-
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reich und Belgien haben schliefilich wieder einmal 

deutlich gemacht, dab die Erforschung der Merowin- 

gerzeit international angelegt sein mub. Im Sinne des 

Ausstellungsprojekts „Die Franken — Les Francs“ und 

entsprechend der Intention des Kolloquiums ist zu 

hoffen, dab die wissenschaftlichen Kontakte zwischen 

den jungen Exponenten der Merowingerzeitarchaolo- 

gie aus den „Nachfolgestaaten“ des Frankenreichs 

fortbestehen und zuktinftig zu einer Forschungsko- 

operative ausgebaut werden.

Berlin, im April 1998 Wilfried Menghin
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