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Zusammenfassung:

Besonders der seit den 80er Jahren des 19. Jahrhun

derts im Bereich des Neuwieder Beckens einsetzende 

Bimsabbau und der seit der Mitte dieses Jahrhunderts 

festzustellende rege Handel mit archaologischen 

Objekten dutch Privatpersonen haben dazu gefuhrt, 

dab fur das Fundmaterial aus dieser Kleinlandschaft 

oft verfalschte und grohtenteils unsichere Uberliefe- 

rungssituationen entstanden sind. Nach der nun 

erfolgten wissenschaftlichen Bearbeitung des friihmit- 

telalterlichen Fundgutes dieser Region und des 

angrenzenden Moselmiindungsgebietes konnen jetzt 

genauere Aussagen zur Siedlungsgeschichte in diesem 

Teilbereich des Mittelrheintales gegeben werden. Das 

Fundmaterial bezeugt im letzten Drittel des 4. und 

dem Beginn des 5. Jahrhunderts neben einer dichten 

provinzialromischen Besiedlung des linksrheinischen 

Gebietes eine bereits in der Zeit um 400 n. Chr. vor- 

handene germanische Bevolkerungsgruppe im rechts- 

rheinischen Teil des Neuwieder Beckens. Nach der 

ethnischen Zuweisung einer bei Neuwied-Heimbach 

entdeckten Einzelbestattung diirfte es sich bei diesen 

Menschen wohl um Alamannen gehandelt haben. 

Diese Germanen sind kontinuierlich bis in die zweite 

Halfte des 5. Jahrhunderts nachzuweisen und dehnten 

ihr Siedlungsgebiet nach dem Zusammenbruch der 

romischen Verwaltung in der zweiten Halfte des 5. 

Jahrhunderts auch auf das linksrheinische Areal des 

Neuwieder Beckens aus. Zeitgleich siedelte im Eifel- 

randgebiet eine Bevolkerung, die in romischer Tradi

tion stand und den bereits von der provinzialromi- 

schen Bevolkerung der ersten Halfte und der Mitte 

des 5. Jahrhunderts genutzten Siedlungsraum be- 

wohnte. Nach dem archaologisch zu beurteilenden 

Material diirfte die Einwanderung der Franken in das 

Neuwieder Becken erst in der Zeit um 500 n. Chr. 

erfolgt sein.

Summary:

For the finds from the Neuwieder Becken there exist 

often distorted and mostly uncertain provenance 

situations. Responsible for this was the quarrying of 

pumice stone which set in particularly in the ‘80s of 
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the 19th century in this region, and also an increasing 

private trade with archaeological objects since the 

middle of this century. The scientific examination of 

early medieval finds in this region and of the neigh

bouring region of the Mosel mouth now permits us to 

make exact statements about the settlement history in 

this part of the Middle Rhine valley. The finding 

material proves that during the last third of the 4th and 

the beginning of the 5th century existed, as early as 

400 A.D., a Germanic population in the Neuwieder 

Becken right of the Rhine besides a dense Provincial 

Roman population in the part left of the river. Accor

ding to the ethnic allocation of a single burial disco

vered at Neuwied-Heimbach these people were proba

bly Alemannic. The continuous existence of those 

Teutons can be proved up to the second half of the 5th 

century. After the collapse of the Roman administra

tion they extended their settling territory during the 

second half of the 5 th century to the area of the Neu

wieder Becken left of the Rhine. Simultaneously, on 

the edge of the Eiffel there settled a population which 

stood in Roman tradition and lived in the settlement 

area used by the Provincial Roman population during 

the first half and the middle of the 5th century. Accor

ding to the archaeologically examined material the 

immigration of Franconians into the Neuwieder 

Becken occurred only about 500 A.D.

Resume:

Ge sont surtout 1’exploitation de la pierre ponce dans 

le bassin de Neuwied des les annees 80 du siecle passe 

et le commerce d’objets archeologiques pratique par 

des prives depuis le milieu du 20eme s. qui ont cause 

un floux general, voir une falsification des informati

ons concernant 1’origine des trouvailles de cette 

region. L’etude du materiel du Haut Moyen Age de 

cette region et de 1’embouchure de la Moselle permet 

de preciser 1’histoire de 1’habitat dans cette partie du 

Rhin moyen. Pour le dernier tiers du 4eme et le debut 

du 5^me siecle, le materiel indique clairement la pre

sence, dans le bassin de Neuwied, d’une population 

germanique installee sur la rive droite du Rhin des 

400 ap. J.-C. et d’une population romane dense sur la
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rive gauche. L’identification ethnique d’une sepulture 

individuelle de Neuwied-Heimbach laisse penser qu’il 

s’agirait d’Alamans. On peut constater une presence 

continue de ces Germains jusqu’a la deuxieme moitie 

du 5ime siecle; ils etendirent leur territoire sur la rive 

gauche du Rhin apres le collapse de 1’administration 

romaine dans la deuxieme moitie du 5eme siecle. A la 

meme epoque, le bord de 1’Eifel etait occupe par une 

population a tradition romaine, etablie sur le territoire 

de la population gallo-romaine de la premiere moitie 

et du milieu du 5eme siecle. Le materiel archeologique 

daterait la penetration des Francs dans le bassin de 

Neuwied autour de 500 ap. J.-C.

Nordlich von Koblenz tritt der Rhein in die etwa 

35 km lange und 15 bis 20 km breite Talweitung des 

Neuwieder Beckens1, die von den Mittelgebirgsabda- 

chungen von Westerwald und Eifel begrenzt wird, ein. 

Diese Gelandeformation entstand vor etwa 65 Millio- 

nen Jahren, als sie zeitgleich zu der Auffaltung des 

Rheinischen Schiefergebirges absank. Die terrassenar- 

tig gegliederten, sanft ansteigenden Flange des Neu

wieder Beckens weisen heute als Deckschichten neben 

Fluhschotter vor allem fruchtbare Bimstuffe und san- 

dige Lehme auf2. Mit seinem sommerwarmen Becken- 

klima (550-650 mm Jahresniederschlag, Beginn des 

Friihlings 25.4—30.4.) ist diese Talniederung als land- 

wirtschaftlicher Vorzugsraum anzusprechen3. Auch 

wahrend des 5. Jh. n. Chr. wird diese Kleinlandschaft 

fur Ackerbau und Viehzucht sehr geeignet gewesen 

sein. Leider haben aber widrige Umstande zu einer oft 

verfalschten und groBtenteils unsicheren Uberliefe- 

rungssituation fur das archaologische Fundmaterial 

aus dem Neuwieder Becken gefuhrt, die bisher genaue 

Aussagen zur Siedlungsgeschichte dieser Region 

wahrend der Spatantike und dem beginnenden friihen 

Mittelalter sehr diffizil gestaltete. In diesem Zusam- 

menhang sind vor allem zwei, die Arbeitsweise des 

Archaologen besonders erschwerende Sachverhalte zu 

nennen:

1. Dem Bauinspektor F. Nebel aus Koblenz gelang im 

Jahr 1845 in der Zeit der beginnenden Industrialisie- 

rung des Neuwieder Beckens die Herstellung des 

sogenannten Schwemmsteines, eines aus Bimstuff 

produzierbaren Kunststeines . Da die fur diese Pro- 

duktion bendtigten Bimstuffe in der Talniederung 

zwischen Koblenz und Neuwied in grower Machtig- 

keit anstanden, setzte in dieser Region in den 80er 

Jahren des 19. Jahrhunderts ein sehr reger Abbau der 

Tuffvorkommen ein. Dies fuhrte verstarkt zur Ent- 

deckung, leider aber bis in die 30er Jahre unseres Jahr

hunderts fast immer auch zur undokumentierten Zer- 

stdrung von Graberfeldern . Die Zeit des Wiederauf- 

baus nach dem 2. Weltkrieg bedingte einen erneuten, 

verstarkten Abbau der Bimstuffe. Das in Koblenz neu 

geschaffene Staatliche Amt fur Vor- und Frtihge- 

schichte war den gestellten Anforderungen weder per- 

sonell noch materiell gewachsen . Demzufolge wur- 

den viele Graberfelder auch weiterhin unbeobachtet 

zerstort. Oft liegen aufgrund der unsachgemafien Ber- 

gung archaologisch relevanter Objekte dutch die bei 

der Bimsausbeute beteiligten Arbeiter nur Einzel- 

funde als Interpretationsgrundlagen vor. Heute ist das 

Neuwieder Becken durch den Bimsabbau grolsflachig 

beeintrachtigt und verandert . Die Neuentdeckung 

von Graberfeldern — besonders von solchen des 

5. Jahrhunderts n. Chr. —, die dann von Fachleuten 

besser dokumentiert werden und zur siedlungsge- 

schichtlichen Deutung herangezogen werden kbnn- 

ten, ist in dieser Region des Rheintales heute leider 

sehr unwahrscheinlich.
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2. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und verstarkt 

wahrend der ersten groEen Zeit des Bimsabbaus um 

die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bestritten 

ganze Familien im Einzugsbereich des Neuwieder 

Beckens ihren Lebensunterhalt mit dem Ausgraben 

von Friedhbfen und dem spateren Verkauf der gefun- 

denen Pretiosen. So wurde z. B. das noch genauer zu 

behandelnde Graberfeld von Bendorf-Miilhofen zwi

schen den Jahren 1890 und 1895 von den mit 

Antiquitaten handelnden Familien Picht aus Sinzig

1 Zur Geologic vgl: W. Ahrens, Ban und Entstehung des Neuwieder 

Beckens. Zeitschr. dr. geol. Gesellschaft 104, 1952, 152 f.; W. 

Meyer/J. Stets, Das Rheinprofil zwischen Bonn und Bingen. Ebd. 

126, 1975, 15-29; W. Meyer, Zur Erdgeschichte des Koblenzer 

Raumes. Tagungsbericht Verein Mineralogic und Geologic (Koblenz 

1979) 5-11; R. H. Heep, Gedanken zur erdgeschichtlichen Entste

hung des Neuwieder Beckens. Heimat-Jahrb. Neuwied 1979, 

130—132; B. P. Kremer, Landschaftsformen und Gebirgsbau im Mit- 

telrheingebiet. Ebd. 1985, 127-131; N. Maqsud, Zur Geologic im 

Mittelrheingebiet. In: Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz. Fuhrer 

zu arch. Denkmalern in Deutschland 12 (Stuttgart 1986) 11-22; H. 

Baumann, Geologic des Westerwaldes in Schwerpunkten. In: Der 

Westerwald. Fuhrer zu arch. Denkmalern in Deutschland 26 (Stutt

gart 1993)13-20.

2 V. Thoste, Die Niederterrassen des Rheins vom Neuwieder Becken

bis in die Niederrheinische Bucht. Diss. Druck (Koln 1974) 11-21.

3 Akademie Raumforschung u. Landesplanung Hannover (Hrsg.), 

Deutscher Planungsatlas (Hannover 1965); G. Richter, in: J. Negen- 

dank u. G. Richter, Geographische und geologische Grundlagen. 

GeschichtL Atlas Rheinlande, Beih. 1,1—1,5 (Koln 1982) 39.

4 F. R. Schutz, Der Bimsabbau (Neuwied 1967) 11; A. v. Berg, 

Archaologische Denkmalpflege und wirtschaftliche Flachennutzung 

im Neuwieder Becken. In: Berichte zur Archaologie an Mittelrhein 

und Mosel 4 = Trierer Zeitschr. Beih. 20 (Trier 1995) 317.

5 W. Rest, Bimsabbau und Denkmalpflege. Rhein. Vorzeit 2, 1939, 

91-98.

6 H.-H. Wegner, Archaologie an Mittelrhein und Mosel. In: 

Berichte zur Archaologie an Mittelrhein und Mosel 1 = Trierer Zeit

schr. Beih. 9 (Trier 1987) 12.

7 Zusammenfassend: v. Berg (Anm. 4) 313-326.
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und Queckenberg aus Niederbreisig systematised aus- 

gepliindert und die Funde an Privatpersonen und 

Museen verauEert8. Ahnliche Schicksale waren den 

meisten der zur damaligen Zeit bekannten Graberfel- 

dern beschieden9. Erst das 1914 in Kraft getretene 

PreuEische Ausgrabungsgesetz, das Raubgrabungen in 

den Nekropolen untersagte, gebot dieser Entwicklung 

Einhalt. Ganzlich verhindert werden konnten solche 

privaten Zerstdrungen von Nekropolen jedoch sogar 

bis in die jiingste Zeit nicht. Die Aktivitaten von Pri

vatpersonen im Bereich des Kunsthandels haben — 

aufgrund der hierdurch erhofften Wertsteigerung der 

Objekte — leider zu massiven Verfalschungen von 

Fundortangaben und groEen Manipulationen von 

Bestattungsinventaren gefuhrt, wodurch klare Aussa- 

gen zur Siedlungsgeschichte im Neuwieder Becken 

wahrend des 5. Jahrhunderts n. Chr. zusatzlich noch 

erschwert werden10.

Diese besondere Fund- und Uberlieferungssituation 

des archaologischen Materials aus dem Neuwieder 

Becken mit all ihren Zufalligkeiten und ihren die wis- 

senschaftliche Bearbeitung beeintrachtigenden Sach- 

verhalten hat dazu gefuhrt, daE erst in den letzten Jah- 

ren eine systematische Behandlung des vor allem ftiih- 

mittelalterlichen, teilweise aber auch spatantiken 

Fundmaterials aus dieser Region im Rahmen eines 

Forschungsprogrammes des Instituts fur Vor- und 

Frtihgeschichte der Johannes Gutenberg-Universitat 

Mainz unter der wissenschaftlichen Leitung von 

Herrn Prof. Dr. H. Ament angestrebt wurde. Die wis- 

senschaftlich fundierten Ergebnisse und die nun kor- 

rekten Fundortzuweisungen dieser Dissertationen11 

konnten in die folgenden Untersuchungen eingearbei- 

tet werden12.

Nur uber eine moglichst vollstandige Kartierung von 

Siedlungsstellen und hiervon ausgehend dutch die 

wissenschaftliche Beurteilung der von diesen Fund- 

platzen stammenden Objekte kbnnen fundierte Anga- 

ben zur Siedlungsgeschichte ermbglicht werden. Die

ser erst jtingst von A. Wieczorek beztiglich weiter 

Strecken des Rheinlandes im 5. Jahrhundert n. Chr. so 

gewissenhaft aufgezeigte Weg13 soil auch hier seine 

Anwendung fmden. Ausgehend von vier Verbreitungs- 

karten, die die Besiedlung des Neuwieder Beckens 

und - zur besseren Verdeutlichung des Gesamtbildes 

im Moselmtindungsgebiet - dartiber hinaus auch der 

iibrigen Landstriche zwischen Andernach, Treis-Kar- 

den und Mayen wiedergeben, soil fur den Zeitraum 

vom letzten Drittel des 4. Jahrhunderts n. Chr. und 

der Zeit um 400 bis um 500 n. Chr. die Siedlungsge

schichte dieser Region beleuchtet werden.

Die Einfalle der Alamannen, die das Gebiet zwischen 

Rhein, Nahe und Saar zwischen den Jahren 352 und 

360 der rbmischen Oberhoheit ganzlich entzogen14, 

haben sich auf die Landstriche an der Moselmiindung 

und damit auch auf das Neuwieder Becken anschei- 

nend — wie auch die Raubztige der Franken am Nie

derrhein - kaum ausgewirkt.

Das sich fur das letzte Drittel des 4. und den Beginn 

des 5. Jahrhunderts abzeichnende Siedlungsbild zeigt 

eine grbEtenteils seit der ersten Halfte des 4. Jahrhun

derts n. Chr. kontinuierliche, ununterbrochene 

Besiedlung der zu behandelnden Landschaft (Abb. 1). 

Hierbei sind nicht nur die Graberfelder bei den 

Kastellen und Vici, d. h. bei Andernach, Koblenz, 

Boppard, Karden, Kobern und Mayen15, zu belegen, 

sondern auch die landliche Besiedlung ist offensicht-

8 H. Stoll, Die frankische Besiedlung des Neuwieder Beckens. 

Rhein. Vorzeit 2, 1939, 127 Nr. 29.

9 Vgl. z. B.: Hanel, Die merowingischen Altertiimer von Karlich 

und Umgebung (Verbandsgem. Weifienthurm, Kr. Mayen-Koblenz). 

Arch. Schr. Inst. Vor- u. Friihgesch. Johannes Gutenberg-Universitat 

Mainz 4 (Mainz 1994)

10 Vgl. z. B.: L. Grunwald, Neue Erkenntnisse zum frankischen Gra

berfeld von Engers, Stadt Neuwied (Rheinland-Pfalz). Arch. Korrbl. 

23, 1993, 237-240.

11 Meinen Kommilitonen sei hierfiir herzlich gedankt. Zu nennen 

sind fur das Neuwieder Becken: H. Neumayer, Merowingerzeitliche 

Grabfunde des Mittelrheingebietes zwischen Nahe- und Moselmiin- 

dung. Arch. Schr. Inst. Vor- u. Friihgesch. Johannes Gutenberg-Uni

versitat Mainz 2 (Mainz 1993); E. Hanel (Anm. 9); M. Bruckner, Die 

spatrbmischen Grabfunde aus Andernach, Kr. Mayen-Koblenz. Un- 

gedr. Diss. (Mainz 1993); V. Griinewald, Die merowingischen Alter- 

tiimer im Bereich des unteren Wiedbaches (Neuwieder Beken). Un- 

gedr. Diss. (Mainz 1993); A. Vogel, Die friihmittelalterlichen Grabfunde 

aus Andernach, Kreis Mayen-Koblenz. Ungedr. Diss. (Main 1998).

12 Der folgende Beitrag ist eine gekiirzte und iiberarbeitete Version

eines Abschnittes des siedlungsgeschichtlichen Teiles meiner am 16. 

Juni 1995 vom Fachbereich Geschichtwissenschaft angenommenen

Dissertation „Die Grabfunde derVolkerwanderungszeit und des friihen

Mittelalters im Raum von Bendorf und Engers (Neuwieder Becken).“
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13 A. Wieczorek, Die Ausbreitung der frankischen Herrschaft in den 

Rheinlanden vor und seit Chlodwig I. In: Die Franken. Wegbereiter 

Europas. Ausstellungskat. Mannheim (Mainz 1996) 241—260.

14 H. Bernhard, Die romische Geschichte in Rheinland-Pfalz. In: H. 

Cuppers (Hrsg.), Die Romer in Rheinland-Pfalz (Stuttgart 1990) 

142.

15 Andernach und Mayen: H. Ament, Mayen und Andernach am 

Ubergang von der Spatantike zum friihen Mittelalter. In: J. Werner/E. 

Ewig (Hrsg.), Von der Spatantike zum friihen Mittelalter. Vortrage 

und Forsch. 25 (Sigmaringen 1979) 349 f.; 352. - Boppard und Kar

den: H. Eiden, Die Ergebnisse der Ausgrabungen im spatromischen 

Kastell Bodobrica (= Boppard) und im Vicus Gardena (= Karden). In: 

Ebd. 334; 338. - Koblenz, Graberfeld in der Hohenfelder Strafie: H.- 

H. Wegner, Archaologie in Koblenz. Archaologie an Mittelrhein und 

Mosel 6 (Koblenz 1991) 80. - Koblenz, Graberfeld in der Weifier 

Gasse: Wegner, ebd. - Koblenz, Graberfeld am Markenbildchenweg: 

H.-H. Wegner, Von den Anfangen bis zum Ende der Romerzeit. In: 

Geschichte der Stadt Koblenz. Von den Anfangen bis zum Ende der 

kurfiirstlichen Zeit (Stuttgart 1992) 67. — Kobern, Gde. Kobern- 

Gondorf: M. Schulze, Kobern-Gondorf  im Friihmittelalter. In: H.-H. 

Wegner (Bearb.), Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz. Fiihrer 

arch. Denkmalern Deutschland 12 (Stuttgart 1986) 150; vgl. auch 

Bonner Jahrb. 142, 1937, 241 Abb. 22 A.
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Abb. 1: Besiedlung des Moselmiindungsgebietes im letzten Drittel des 4. und dem Beginn des 5. Jahrhunderts n. Chr. I Befesti- 

gungsanlage, 11 Befestigungsanlage wahrscheinlich, 53 Vicus, • Hohensiedlung, O Villa,  Graberfeld, M alamannische 

Bestattung, • alamannische Funde, o germanische Funde, O Heiligtum. 1 Andernach, 2 Koblenz, 3 Boppard, 4 Kobern, Gde. 

Kobern-Gondorf, 5 Karden, Gde. Treis-Karden, 6 Mayen, 7 Miilhofen, 8 Gondorf, Gde. Kobern-Gondorf, 9 Rheinbrohl, 10 

Siirzer Hofe, 11 Heimbach, 12 Engers, 13 Kaltenengers, 14 WeiEenthurm, 15 Karlich, Gde. Millheim- Karlich, 16 Kretz, 17 

Ochtendung, 18 Bassenheim, 19 Niederberg, 20 Mendig, 21 Thur, 22 Hausen, 23 Polch-Ruitsch, 24 Wolken, 25 Niederlahn- 

stein, 26 Rhens, 27 Aiken, 28 Brodenbach, 29 Treis, Gde. Treis-Karden, 30 Binningen, 31 Hambuch, 32 Klotten, 33 Polch, 34 

Lehmen, 35 Gappenach, 36 Martberg, 37 Miiden, 38 Heddesdorf, 39 Riibenach, 40 Kottenheim, 41 Urmitz, 42 Saffig, 43 

Andernach-Kell, 44 Obermendig, 45 Niederfell, 46 Pillig, 47 Millheim, Gde. Miilheim-Karlich, 48 Kruft. Kartengrundlage: 

Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie, Frankfurt am Main, Genehmigung Nr. 21/97 vom 27.05.97. Ausfiihrung M. 

Sturm, Winningen/Mosel.
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lich. Aus den Gemarkungen von Kretz16, Bassen- 

heim17, Urmitz18, Polch-Ruitsch19, Wolken20, Och

tendung21, von den Siirzer Hofen22 sowie aus Rhens, 

Millheim, Gde. Miilheim-Karlich, Niederfell, Thur 

und Hausen23 lassen sich fur den angesprochenen 

Zeitraum Graber sicher namhaft machen. Wahrend 

dieser Zeit wurden die Hohensiedlungen von Och

tendung, Polch, Mayen, Kobern, Aiken, Brodenbach, 

Treis, Binningen, Hambuch und Klotten24 sowie die 

Villen bei Thtir25, Mendig26, Andernach27, Saffig28 

und die Siedlung „Am guten Mann“ bei WeiEen- 

thurm29 genutzt. Romische Heiligtiimer sind in Har

den30, auf dem Martberg bei Pommern31, in Polch32, 

im Koblenzer Stadtwald33 und im Vorfeld des Kastells 

Confluentes34 nachzuweisen.

Unter dem Kaiser Valentinian I. setzte auch im Neu- 

wieder Becken und dem sonstigen Moselmtindungs- 

gebiet wie am gesamten Rheinstrom ein Festungsbau 

ein. Bei dem Grenzausbau konnte man auf die bereits 

in der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts entstandenen 

Kastelle von Andernach, Koblenz und Boppard 

zuriickgreifen. Auf der rechten Rheinseite wurde nun 

eine Abfolge von Kleinstbefestigungen, den sogenann- 

ten Burgi, errichtet. Weiterhin ist auch bei Gondorf 

eine fortifikatorische Anlage35 anzunehmen. Ein Bur- 

gus in Form einer Schiffsliinde ist in der Befestigung 

von Neuwied-Engers zu sehen. Dieses bereits zwi- 

schen 1818 und 1820 erstmals dutch Grabungen 

erforschte Bauwerk gewahrte anlandenden Schiffen 

dutch seine Seitenarme Schutz. Das bisher nur in 

geringen Teilen veroffentlichte Fundmaterial aus die

ser Anlage belegt ihr Bestehen zumindest im letzten 

Drittel des 4. und dem Beginn des 5. Jahrhunderts36. 

In Niederlahnstein ist eine entsprechende Kleinstbefe- 

stigung im Bereich der Lahnmiindung zu lokalisie- 

ren37. Ein dritter Burgus - wohl ebenfalls in Form 

einer Schiffslande - befand sich in Rheinbrohl, etwa 8 

km nordlich von Andernach38.

Bei Ausgrabungen des Landesamtes fur archaologische 

Denkmalpflege in Koblenz stieE man 1991 und 1992 

im Canabaebereich des limeszeitlichen Kastelles von 

Niederberg auf Siedlungsschichten des 4. und 5. Jahr

hunderts. Auf engstem Raum fanden sich sehr dicke 

Siedlungshorizonte und zwei Brunnen. Nach dem 

ersten, kurzen Fundbericht handelt es sich um eine 

„vorgeschobene befestigte Anlage der Spatantike, 

moglicherweise im Stile eines Burgus ... aus valenti- 

nianisch-konstantinischer Zeit“39. Man muE also im

16 Bonner Jahrb. 146, 1941, 343-350.

17 H.-H. Wegner, Jahresbericht des Amtes fur Archaologie in 

Koblenz des Landesamtes fur Denkmalpflege Rheinland-Pfalz. In: 

Berichte zur Archaologie an Mittelrhein und Mosel 1 = Trierer Zeit- 

schr. Beih. 9 (Trier 1987) 221-223.

18 In der Nekropole von Urmitz wurden vier spatantike Graber beob- 

achtet. Besonders die Grabstatte 59 zeigt mit der in diesem Grab 

gefundenen Schnalle eine Belegung des Bestattungsplatzes im letzten 

Drittel des 4. Jahrhunderts auf: Wegner (Anm. 17) 251; M. Sommer, 

Ankunft und Abschied der Romer in der Pellenz und im Neuwieder 

Becken. Pellenz Museum H. 1 (Nickenich 1981) 52.

19 W. Haberey, Graber und Bergbefestigung aus spatrbmischer Zeit 

bei Polch-Ruitsch (Kreis Mayen-Koblenz). Bonner Jahrb. 148, 1948, 

442-448.

20 Ortsakte des Landesamt fur archaologische Denkmalpflege (LAD) 

Koblenz: Grabfund in der Gartnerstrafle (1975).

21 A. v. Berg/H.-H. Wegner, Ausgrabungen, Funde und Befunde im 

Bezirk Koblenz. In: Berichte zur Archaologie an Mittelrhein und 

Mosel 3 = Trierer Zeitschr. Beih. 14 (Trier 1992) 498-501 mit Abb. 

89,5-7.

22 Freundliche Mitteilung A. v. Berg, LAD Koblenz.

23 Grabfunde 1990 in Rhens und 1992 in Hausen und bei Millheim, 

Gde. Miilheim-Karlich. Bei Thur wurde zwischen 1994 und 1997 

eine kontinuierlich seit der Spatlatenezeit bis in das 8. Jahrhundert n. 

Chr. belegte Nekropole dutch das LAD Koblenz ausgegraben. 

Freundliche Hinweise A. v. Berg, LAD Koblenz. - Zu Niederfell: A. 

v. Berg/H.-H. Wegner, Ausgrabungen, Funde und Befunde im Bezirk 

Koblenz. In: Berichte zur Archaologie an Mittelrhein und Mosel 4 = 

Trierer Zeitschr. Beih. 20 (Trier 1995) 429 f.

24 Hohensiedlungen nach: K.-J. Gilles, Spatromische Hohensiedlun

gen in Eifel und Hunsriick. Trierer Zeitschr. Beih. 7 (Trier 1985).

25 A. v. Berg/H.-H. Wegner, Ausgrabungen, Funde und Befunde im 

Bezirk Koblenz. In: Berichte zur Archaologie an Mittelrhein und 

Mosel 2 = Trierer Zeitschr. Beih. 12 (Trier 1990) 338.

26 L. Bakker, Rbmerzeit. In: Berichte zur Archaologie an Mittelrhein 

und Mosel 1 = Trierer Zeitschr. Beih. 9 (Trier 1987) 44.

27 Freundlicher Hinweis M. Bruckner, Halle.

28 Sommer (Anm. 18) 52. Vgl. dort auch Taf. 1,A—B. - Eine der 

abgebildeten Argonnensigillatascherben besitzt als Verzierung das 
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Rollradchenstempelmuster Chenet Nr. 28. Demnach diirfte die Villa 

bis in das ausgehende 4. Jahrhundert bewohnt gewesen sein: D. 

Bayard, L’ensemble du grand amphitheatre de Metz et la sigillee d’Ar

gonne au Ve siecle. Gallia 47, 1990, 302.

29 J. Engemann/Ch. B. Riiger (Hrsg.), Spatantike und frillies Mittel- 

alter. Ausgewahlte Denkmaler im Rheinischen Landesmuseum Bonn 

(Koln-Bonn 1991) 93.

30 A. v. Berg, Die Romer in Treis. Ausstellungsh. Treis 1992 (Treis- 

Karden 1992) 9 f.

31 Zu dem Lenus Mars Heiligtum auf dem Martberg: H. Merten, 

Der Kult des Mars im Trevererraum. Trierer Zeitschr. 48, 1985, 

13—43. - Nach den 1994 bei Ausgrabungen innerhalb des Heiligtums 

geborgenen Miinzen wurde der Kultbau mindestens bis in das Jahr 

399 n. Chr. aufgesucht. Freundliche Mitteilung A. v. Berg, LAD 

Koblenz.

32 1 9 9 3 wurde bei Polch eine Anlage aus drei Tempeln freigelegt, die 

mindestens bis in die Zeit um 400 genutzt wurde: Freundliche Mit

teilung A. v. Berg, LAD Koblenz.

33 H.-H. Wegner, Von den Anfangen bis zum Ende der Romerzeit. 

In: Geschichte der Stadt Koblenz. Von den Anfangen bis zum Ende 

der kurfiirstlichen Zeit (Stuttgart 1992) 56.

34 Ebd. 55 f; ders., Archaologie in Koblenz. Archaologie an Mittel

rhein und Mosel 6 (Koblenz 1991) 56 f. Abb. 1,1.

35 M. Schulze-Dbrrlamm, Die spatromischen und friihmittelalterli- 

chen Graberfelder von Gondorf, Gem. Kobern-Gondorf, Kr. Mayen- 

Koblenz. Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit B 14 (Berlin 

1990) 378 f. — Bei der von L. Bakker als Burgus gedeuteten romischen 

Anlage in der Nahe von Millheim, Gde. Miilheim-Karlich, diirfte es 

sich wohl eher um die Fundamente eines von einem Graben einge- 

faflten Wachturmes handeln: Bakker (Anm. 26) 42; Bonner Jahrb. 

145, 1940, 329 f.

36 v. Berg/Wegner (Anm. 25) 316 f. Abb. 42,11-13. - Auch eine 

Miinze, die aus dem Bereich des Burgus von Engers stammt, wurde 

zwischen den Jahren 395 und 408 gepragt: K. Stribrny, Romer rechts 

des Rheins nach 260 n. Chr. Ber. RGK 70, 1989 (1990) 475.

37 H. Ciippers (Hrsg.), Die Romer in Rheinland-Pfalz (Stuttgart 

1990) 432 f.

38 J. Hagen, Romerstrassen der Rheinprovinz. Erlauterungen zum 

geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz 8 (Bonn-Leipzig 1923) 246.
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Abb. 2: Neuwied-Heimbach, Mannergrab von 1931. 1-2 M. 1:4; 2a M. 1:2. 1 Eisen; 2 Bronze. Zeichnung: V. Robert.

Einzugsbereich des Neuwieder Beckens mittlerweile 

von vier solchen am Rhein gelegenen Kleinstbefesti- 

gungen ausgehen.

Das rechte Rheinufer im Bereich des Neuwieder 

Beckens und der Moselmiindung wurde, wie das 

gesamte Dekumatland, in den Jahren 259/60 von den 

Alamannen erobert. Seit dieser Zeit wird das rechts- 

rheinische Terrain im Vorfeld der Moselmiindung im 

Interessengebiet der Alamannen gelegen haben39 40. 

Hierfur sprechen auch die zwischen den Franken und 

den Alamannen fur die 2. Halfte des 4. Jahrhunderts 

n. Chr. iiberlieferten kriegerischen ZusammenstoBe41. 

In diesem Zusammenhang ist eine bei Neuwied- 

Heimbach-Weis 1931 vom ehemaligen Leiter des 

Kreismuseums Neuwied, H. Eich, freigelegte Bestat- 

tung besonders erwahnenswert, da sie — obwohl 

bereits H. Stoll 1939 ihre friihe Zeitstellung und wis- 

senschaftliche Bedeutung erkannt hatte42 - von der 

wissenschaftlichen Forschung bisher fast ganzlich 

unberiicksichtigt geblieben ist. Das Grab wurde bei 

Ausschachtungsarbeiten in der etwa einen Kilometer 

stidwestlich von Heimbach gelegenen Kreiskolonie 

39 Wegner (Anm. 33) 58.

40 H. Ament, Die Stack im friihen Mittelalter. In: Geschichte der 

Stadt Koblenz. Von den Anfangen bis zum Ende der kurfiirstlichen 

Zeit (Stuttgart 1992) 69.

41 E. Ewig, Der Raum zwischen Selz und Andernach vom 5. bis zum 

7. Jahrhundert. In: J. Werner/E. Ewig (Hrsg.), Von der Spatantike 

zum friihen Mittelalter. Vortrage u. Forsch. 25 (Sigmaringen 1979) 

272 f.

42 Stoll (Anm. 8) 120. 126 Nr. 23.

43 H. Eich, Der Block Heimbach bei Neuwied im Wandel der Zei- 

ten. H. 2 (Neuwied 1936) 42.

44 H. W. Bohme, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts 

zwischen unterer Elbe und Loire. Miinchner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 

19 (Miinchen 1974) 104.

45 AuhV I (Mainz 1858) H. 2 Taf. 7,6; U. Giesler-Miiller, Das friih-

mittelalterliche Graberfeld von Basel-Kleinhiiningen. Basler Beitr. Ur-

entdeckt43 44 45. In der Baugrube des Hauses Jakobs, Main- 

zer StraBe 5, fand sich ein in den Kiessand eingetieftes 

Erdgrab. Das Skelett des Toten zerfiel bei der Freile- 

gung. Eine Schaftlochlappenaxt, die dem von H. W. 

Bohme definierten Typ A nahe steht , und ein rund- 

stabiger Halsreif mit verdickter, vierkantiger Mitte 

und Kreisscheibendse konnten aus dem Grab gebor- 

gen werden (Abb. 2). Scherben eines kleinen GefaBes 

zersetzten sich leider bei der Bergung. Die Axt besitzt 

ihre besten Parallelen in Exemplaren aus Wiesbaden 

und aus Grab 114 des Graberfeldes von Basel-Klein- 

hiiningen4'1. Sie kann als charakteristische Waffe von 

Germanen in der Zeitspanne vom fortgeschrittenen 4. 

bis zum beginnenden 5. Jahrhundert n. Chr. ange- 

sprochen werden46. Ftir den Versuch einer ethnischen 

Deutung des Grabes von Heimbach konnte der Hals

reif herangezogen werden. Dieser Halsreiftyp wurde 

von E. Keller in seiner Gruppe 1.5 im Jahr 1979 unter 

Einbeziehung des Sttickes aus Heimbach zusammen- 

gestellt. Die Verbreitung der heute insgesamt elf 

bekannten und von neun Fundorten stammenden 

Halsreife4 weist einen Schwerpunkt im alamanni-

u. Friihgesch. 11 B (Derendingen-Solothurn 1992) 105 Taf. 23, Grab 

114,1.

46 Bohme (Anm. 44) 104 f.

47 E. Keller, Das spatromische Graberfeld von Neuburg an der 

Donau. Materialh. Bayer. Vorgesch. A 40 (Kallmiinz/Opf 1979) 29. — 

Ein in Bonikow in Grofipolen gefundener Bronzehalsring mit Ringose 

und vierkantiger Mitte, der von Keller zu diesem Typ gezahlt wurde, 

ist dieser Gruppe jedoch nicht anzuschliefien, da es sich bei diesem 

Stuck wohl um ein westbaltisches Importstiick aus dem 6. Jahrhun

dert handelt: J. Zak, Die Handelsbeziehungen der protopolnischen 

und friihpolnischen Stammesgruppen auf dem Hintergrund des Han

dels der Westslawen. In: K. Diiwel/H. Jankuhn/H. Siems/D. Timpe 

(Hrsg.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und friih- 

geschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. III. Der Handel des 

friihen Mittelalters (Gottingen 1985) 438.
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Abb. 3: Verbreitung der rundstabigen Halsreife mit verdickter, vierkantiger Mitte und scheibenformiger Ringdse. 1 Neuwied- 

Heimbach, 2 Wiesbaden, 3 Trier, 4 Lampertheim, 5 Eberbach, 6 Bregenz, 7 Hohlenstein im Lonetal, 8 Breitengiifibach, 9 

Daverden.
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schen Gebiet auf (Abb. 3)48 49. Da von Herrn Eich in 

den benachbarten Baugruben keine Bestattungen fest- 

gestellt wurden, dtirfte der Tote entsprechend der im 

Dekumatland von den Alamannen iiberwiegend 

geiibten Sitte der Einzelbestattung dem Bestattungs- 

brauch entsprechend ohne schwere Waffen beigesetzt 

worden sein . Allem Anschein nach handelt es sich 

bei dem Toten daher um einen Alamannen.

Die genaue chronologische Einordnung der Halsrei- 

fen bereitet einige Schwierigkeiten, da die meisten 

Stiicke als Einzelfunde geborgen wurden. Ein vom 

Hohlenstein im Lonetal bekanntes Exemplar kann 

aufgrund der Befundsituation an das Ende des 4. Jahr- 

hunderts n. Chr. datiert werden50. Ein diesem Typ 

sehr ahnlicher Halsreif, der ebenfalls in das ausge- 

hende 4. Jahrhundert oder in die Zeit um 400 n. Chr. 

gestellt werden kann, wurde auf dem Runden Berg bei 

Urach gefunden51. Dementsprechend scheint das 

Grab aus Heimbach am wahrscheinlichsten im enden- 

den 4. Jahrhundert oder in der Zeit um 400 n. Chr. 

angelegt worden zu sein. Zeitlich ware die Bestattung 

dann wohl wahrend oder - was wahrscheinlicher ist — 

kurz nach den angesprochenen Kampfen zwischen 

Franken und Alamannen, bei denen der uber den ala- 

mannischen Teilstamm der Bucinobanten herr- 

schende Konig Macrianus im Jahr 380 n. Chr. im 

Kampf gegen den Frankenkonig Mallobaudes fieP2, 

angelegt worden.

Aus dem linksrheinischen, provinzialromischen 

Gebiet sind in dieser Zeit nur wenige alamannische 

Funde bekannt: Fur Andernach laEt sich eine Ringfi- 

bel vom Typ Bochingen aufzeigen, die in das 4. Jahr

hundert n. Chr. und dort eher in die zweite Halfte 

datiert53. Eine diesem Typ wohl anzugliedernde Ring- 

fibel wurde in Kaltenengers gefunden und zusammen 

48 Fundstellen nach Keller ebd. — Folgende Stiicke sind zu erganzen: 

Eberbach: Fundber. Baden-Wiirttemberg 2, 1975, 261 Taf. 301,3-4. 

— Lampertheim, Grab VIII: J. Moller, Katalog der Grabfunde aus Vol- 

kerwanderungs- und Merowingerzeit im siidmainischen Hessen (Star

kenburg). Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit B 11 (Stuttgart 

1987) 84 Taf. 57,1. - Trier: Trier. Kaiserresidenz und Bischofssitz. 

Ausstellungskat. Trier 1984 (Mainz 1984) 346; K.-J. Gilles, Germani- 

sche Kleinfunde der spatromischen Kaiserzeit aus dem Grofiherzog- 

tum Luxemburg. Hemecht 36, 1984, 464 Abb. 13b. - Daverden: G. 

W. Gienke, Ein bronzener Halsring mit Kreisaugenverzierung aus 

Daverden, Ldkr. Verden. Die Kunde N.E 44, 1993, 151-154 Abb. 2.

49 H. Ament, Das alamannische Graberfeld von Eschborn (Main- 

Taunus-Kreis). Mat. Vor- u. Friihgesch. Hessen 14 (Wiesbaden 1992) 

46 f. mit Anm. 333; H. Schach-Dorges, Zusammengespiilte und ver- 

mengte Menschen. Suebische Kriegerbiinde werden sesshaft. In: Die 

Alamannen. Ausstellungskat. Stuttgart (Stuttgart 1997) 86-88.

50 Ch. Seewald, Postmesolithische Funde vom Hohlenstein im Lone

tal (Markung Asselfingen, Kr. Ulm). Fundber. Schwaben N.E 19, 

1971, 372 f. Abb. 4,A2; M. Kleusch, Die ersten Alamannen im Ulmer 

Raum. In: Alamannen an Donau und Iller. Archaologie des friihen 

Mittelalters vom 3. - 7. Jahrhundert (Ulm 1992) 29 f.

51 U. Koch, Die friihgeschichtlichen Perioden auf dem Runden Berg.

In: Der Runde Berg bei Urach. Fiihrer zu arch. Denkmalern in Baden-

Wiirttemberg 14 (Stuttgart 1991) 86 Abb. 33,5.

mit frankischen Fundstiicken an das Germanische 

Nationalmuseum in Nurnberg verkauft54. Eine Pfeil- 

spitze aus Silberblech, die in dem Graberfeld von 

Gondorf, Gde. Kobern-Gondorf, gefunden wurde, 

weist deutlich auf die Bestattungen der Gruppe 

Halsleben-Leuna hin, jedoch ist die nahere Parallele 

erneut in einem Grab bei Leutkirch, Lkr. Ravensburg, 

aus der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. zu 

finden. Auch ein Dreilagenkamm mit kreissegment- 

fbrmiger Griffplatte und eine Glasperle aus dem Gra

berfeld Gondorf, Gde. Kobern-Gondorf, konnten auf 

Alamannen bezogen werden1'1. Besonders die beiden 

Ringfibeln und die Pfeilspitze weisen deutlich auf das 

alamannische Kernland hin; sie reichen jedoch nicht 

aus, alamannische Bevolkerungsgruppen auf der lin- 

ken Rheinseite zu belegen, zumal in Kaltenengers fur 

das 4. Jahrhundert n. Chr. keine spatantike Nekropole 

nachgewiesen ist und die aus Kaltenengers stam- 

mende Ringfibel als Altstiick gewertet werden mull. 

Allgemein als germanisch anzusprechende Fundstiicke 

lassen sich in Mayen auf der Hohensiedlung des Kat- 

zenberges56 und moglicherweise dem Graberfeld „Auf 

der alten Eich“57, sowie in Polch-Ruitsch58, Gon

dorf99 und Niederlahnstein60 fassen. Grofiere alaman

nische Stammeskontingente sind daher aufgrund des 

geringen dementsprechend zu interpretierenden 

Fundmaterials fur den linksrheinischen Einzugsbe- 

reich des Neuwieder Beckens nicht nachzuweisen.

Die Bestattung von Heimbach — und nicht jenes bei 

Lorch gefundene Grab61 - stellt jedenfalls das nord- 

lichste einzeln gelegene Alamannengrab im Bereich 

des Rheinlaufes dar und kann als Beleg einer alaman- 

nischen Besiedlung des rechtsrheinischen Neuwieder 

Beckens gedeutet werden.

In diesem Zusammenhang ist auch die Nekropole von

52 Ewig (Anm. 41) 273; H. W Bohme, Soldner und Siedler im 

Spatantiken Nordgallien. In: Die Franken. Wegbereiter Europas. Aus

stellungskat. Mannheim (Mainz 1996) 92.

53 Freundlicher Hinweis M. Bruckner, Halle. — Datierung nach: H. 

W. Bohme, Das Ende der Romerherrschaft in Britannien und die 

angelsachsische Besiedlung Englands im 5. Jahrhundert. Jahrb. 

RGZM 33, 1986, 490.

54 R. Koch, Spatkaiserzeitliche Fibeln aus Siidwestdeutschland. In: 

G. Kossack/G. Ulbert (Hrsg.), Studien zur vor- und friihgeschichtli- 

chen Archaologie [Festschr. J. Werner] (Miinchen 1974) 229 Abb. 

1,8.

55 Schulze-Dorrlamm (Anm. 35).

56 Hohensiedlung Katzenberg: Gilles (Anm. 24) 85.

57 K.-J. Gilles, Mayen zur Zeit der Romer und Franken. In: 

Geschichte von Mayen (Mayen 1991) 62.

58 Graberfeld Polch-Ruitsch, Grab 32: Haberey (Anm. 19) 447.

59 Graberfeld Gondorf, Gde. Kobern-Gondorf: Schulze-Dorrlamm 

(Anm. 35) 334 f.

60 Neumayer (Anm. 11) 131 mit Anm. 106; Trier. Kaiserresidenz 

und Bischofssitz. Ausstellungskat. Trier (Mainz 1984) 338.

61 Neumayer (Anm. 11) 150 Karte 5; R. Roeren, Zur Archaologie 

und Geschichte Siidwestdeutschlands im 3. bis 5. Jahrhundert n. Chr. 

Jahrb. RGZM 7, I960, 248 Nr. 35 Abb. 2 Nr. 35.
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Abb. 4: Bendorf-Miilhofen, Funde vom 4. bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. 1-5 M. 1:2; 6-9 M. 1:4. 1-5 Bronze; 6-9 

Ton. Zeichnung: V. Robert.

Mtilhofen, deren Belegungsbeginn bereits von H. 

Stoll 1939 als zeitgleich mit det Bestattung von Heim

bach angesetzt wurde62, besonders wichtig. Die Fund- 

stelle des Graberfeldes von Bendorf-Mtilhofen liegt 

auf der rechten Rheinseite — und damit in det Ger

mania Magna — am rechten Ufer des Saynbaches fast 

auf dem Scheitelpunkt des nach Osten zum Saynbach 

abfallenden Hanges. Der Bestattungsplatz ist seit dem 

Jahr 1841 bekannt und wurde bis zum Beginn des 2. 

Weltkrieges meist undokumentiert durchwtihlt und 

beim Bimsabbau zerstort. Demzufolge sind es leider 

oft nur Einzelfunde, die zur Deutung herangezogen 

werden konnen. Wenn Grabinventare iiberliefert sind, 

so weisen sie haufig nur unsicher belegte Zusammen- 

hange auf. Nur sieben Graber mit Beigaben - darun- 

ter zwei ungestorte — konnten 1939 fachgerecht beob- 

achtet werden63.

Im Fundmaterial dieser Nekropole lassen sich mit der 

Zwiebelknopffibel vom Typ Keller 1 oder Prottel la 

(Abb. 4,5) und dem Henkelkrug vom Typ Alzei 30a 

(Abb. 4,7), die nach einer unsicheren Angabe ur- 

sprtinglich aus einem Grab stammen sollen, zwei 

Gegenstande fassen, die in das mittlere Drittel des 

4. Jahrhundert n. Chr. weisen. Mit der D-formigen 

Schnalle mit einem in Spitzkegeln endenden Dorn- 

halter (Abb. 4,2) und der Ringfibel (Abb. 4,1), der 

Schale vom Typ Alzei 28 (Abb. 4,6) und mehreren 

Henkelkriigen des Typs Alzei 30b (Abb. 4,8) zeichnet

62 Stoll (Anm. 8) 120. 63 Bonner Jahrb. 146, 1941, 374-376.
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sich ein Beigabenhorizont des Graberfeldes von Mtil- 

hofen ab, der - wenn man den fraglichen Zusammen- 

hang der beiden erstgenannten Objekte auber Acht 

laht - zumindest Beziehungen in das 4. Jahrhundert 

besitzt und der wohl spatestens wahrend des Uber- 

ganges vom 4. zum 5. Jahrhundert begonnen hat. 

Deutlich ist hier der Hinweis auf eine germanische 

Siedlung im Saynbachtal gegeben64. In dieser nur 

etwa 750 m vom Burgus von Engers entfernt gelege- 

nen Nekropole wurde eine Menschengruppe bestattet, 

deren Manner moglicherweise auf dem Burgus im 

Dienst des spatantiken Heeres stationiert waren65.

Eine nahere Ansprache der Toten gestaltet sich 

schwierig. Interpretiert man die Nekropole von Mtil- 

hofen jedoch zusammen mit der zeitgleichen Bestat- 

tung des Alamannen von Heimbach und der schrift- 

lich iiberlieferten Expansion der Alamannen in das 

frankische Gebiet im letzten Drittel des 4. Jahrhun- 

derts n. Chr., so gelangt man zu dem SchluB, dab die 

im Moselmtindungsgebiet auf der rechten Rheinseite 

wahrend des ausgehenden 4. und beginnenden 5. 

Jahrhunderts n. Chr. bestatteten Germanen vermut- 

lich Alamannen waren und das alamannische Macht- 

gebiet in dieser Zeit wahrscheinlich bis an den nordli- 

chen Rand des rechtsrheinischen Neuwieder Beckens 

reichte66.

Mit dem Beginn des 5. Jahrhunderts n. Chr. trafen 

erneut germanische Einfalle das rbmische Imperium. 

Im Winter 406/407 iiberschritten Alanen, Vandalen 

und Quaden den Rhein bei Mainz und vernichteten 

die rbmischen Truppen zwischen Bingen und Selz67. 

Die Garnisonen im Moselmtindungsgebiet scheinen 

diese verheerenden Germaneneinfalle intakt tiberstan- 

den zu haben. In der Notitia Dignitatum werden die 

Einheiten des Moselmiindungsgebietes noch im Jahre 

425 genannt68. Die Graberfelder bei den Kastellen 

von Boppard69 70, Andernach/0 und Koblenz 1 sowie bei 

64 Mit einer romischen Ansiedlung kann in den unruhigen Zeiten 

des letzten Drittels des 4. und des Anfangs des 5. Jahrhunderts n. Chr. 

in dem aufierhalb des romischen Imperiums gelegenen rechtsrheini

schen Moselmtindungsgebiet sicher nicht gerechnet werden.

65 Erst jiingst hat E. Schallmayer darauf hingewiesen, dafi bei den 

spatantiken Burgi stidlich von Mainz davon auszugehen ist, dais 

zumindest ein Teil ihrer Militarbesatzungen aus germanischen Ver- 

banden bestand: E. Schallmayer, Die Lande rechts des Rheins zwi

schen 260 und 500 n. Chr. In: E Staab, Zur Kontinuitat zwischen 

Antike und Mittelalter am Oberrhein. Oberrheinische Stud. 11 (Sig

maringen 1994) 58; 67.

56 Vielleicht ist auch ein in Braubach gefundener Miinzhort, der als 

SchluEmiinzen Pragungen des Kaisers Gratian aufweist, mit der 

Expansion der Alamannen nach Norden in Verbindung zu bringen: 

Neumayer (Anm. 14) 150.

67 Bernhard (Anm. 14) 156.

68 Vgl. Wieczorek (Anm. 13) 251.

69 Eiden (Anm. 15) 334.

70 Ament (Anm. 15) 355.

71 Neumayer (Anm. 11) 120.

2 W. Haberey, Spatantike Glaser aus Grabern von Mayen. Bonner

Jahrb. 147, 1942, 280 f.

den Vici von Mayen72 und Kobern73, des wohl auch 

befestigten Gondorf 4 sowie der Hohensiedlung von 

Polch-Ruitsch75 laufen kontinuierlich in das 5. Jahr

hundert n. Chr. weiter (Abb. 5). Die an der Einmtin- 

dung der Mosel in den Rhein bei Koblenz gelegene 

Tempelanlage bestand ebenfalls fort76. Auch die 

Hohensiedlungen von Kobern, Aiken, Treis und Bin

ningen wurden in dieser Zeit aufgesucht . Das Feh- 

len von Funden und Befunden der ersten Halfte des 

5. Jahrhunderts n. Chr. in Karden, dem Vicus Gar

dena, scheint eine Forschungsliicke zu sein78. Diese 

romische Ansiedlung, die an dem Schnittpunkt wich- 

tiger Verkehrswege lag, wird sicher auch kontinuier

lich im 5. Jahrhundert n. Chr. besiedelt gewesen sein. 

Dieses Bild einer weiteren Besiedlung zeigt sich eben

falls in den Grablegen der zivilen Landbevolkerung. 

Das Graberfeld von Thiir wurde wahrend des gesam- 

ten 5. Jahrhunderts n. Chr. genutzt79. Eine bei den 

Siirzer Hofen 1995 freigelegte Nekropole sowie ein 

weiteres 1996 bei Obermendig entdecktes Graberfeld 

sind bis in die Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. belegt 

worden80. Die 1940 entdeckte Bestattung 3 des Gra

berfeldes von Kretz81, das Grab 1 von Gappenach, 

Distrikt „In der Kleewand“82, und jenes von Ochten

dung, Distrikt „Am Sackenheimer Weg“, Stelle 783, 

datieren in die erste Halfte des 5. Jahrhunderts n. Chr. 

Auch das Grab 1 aus Lehmen, Distrikt „Htideborn“, 

und die Bestattung 7 des Graberfeldes von Polch, 

Distrikt „In den Jaichen“84, lassen sich noch in die 

rbmisch gepragte Zeit der Mitte des 5. Jahrhunderts 

n. Chr. stellen. Der Belegungsbeginn des Graberfeldes 

von Mtiden liegt ebenfalls in dieser Zeit85. Zwar 

wurde die direkte Rheinnahe in der ersten Halfte und 

der Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. von der Bevol- 

kerung anscheinend gemieden; in den Eifelrandlagen 

ist sie aber weiterhin deutlich nachzuweisen.

Auch in der ersten Halfte des 5. Jahrhunderts n. Chr.

73 Schulze-Dorrlamm (Anm. 35) 340.

74 Ebd. 325 f.

75 A. Wieczorek, Die friihmerowingischen Phasen des Graberfeldes 

von Riibenach. Ber. RGK 68, 1987(1988) 395 Anm. 239.

76 Wegner geht sogar von „einer kontinuierlichen Tradition von Reli- 

gionsausiibungen an diesem Ort bis in friihchristliche, mittelalterliche 

Epochen“ aus: H.-H. Wegner, Archaologie in Koblenz. Archaologie 

an Mittelrhein und Mosel 6 (Koblenz 1991) 56-58.

77 Gilles (Anm. 24) 66; 115.

78 Eiden (Anm. 15) 338; H. Ament, Zur nachantiken Siedlungsge- 

schichte romischer Vici im Rheinland. In: W. Dotzauer/W. Klei- 

ber/M. Matheus/K.-H. Spiefi (Hrsg.), Landesgeschichte und Reichs- 

geschichte [Festschr. A. Gerlich] (Stuttgart 1995) 26 f.

79 Freundliche Mitteilung A. v. Berg, LAD Koblenz.

80 Freundliche Mitteilung A. v. Berg, LAD Koblenz.

81 Haberey (Anm. 72) 283 Abb. 23.

82 Bonner Jahrb. 146, 1941, 332—334.

83 v. Berg/Wegner (Anm. 20) 498 Abb. 89,1-4.

84 U. Back, Friihmittelalterliche Grabfunde beiderseits der unteren 

Mosel. BAR Internal. Ser. 532 (Oxford 1989) 108 Tat. 20,1; 34,4—12.

85 H.-H. Wegner, Archaologische Ausgrabungen in Mtiden. Jahrb. 

Kr. Cochem-Zell 1989, 187.
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Abb. 5: Besiedlung des Moselmiindungsgebietes in der ersten Halfte und der Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. HI Befestigungs- 

anlage, 1I Befestigungsanlage wahrscheinlich, Vicus, I I Graberfeld, • Hohensiedlung, ° germanische Funde, O Heiligtum. 

Fundstellenliste u. Kartengrundlage vgl. Abb. 1.

lassen sich im Moselmundungsgebiet Hinweise auf 

germanische Bevolkerungselemente finden. Funde aus 

einigen Grabern der Nekropolen von Mayen, Polch- 

Ruitsch86 und Gondorf, Gde. Kobern-Gondorf8 , 

belegen auf der linken Rheinseite Germanen. Auch 

ein komponiertes Schalenfibelpaar mit sechsstrahli- 

gem Sternmotiv, das sich bei der spatantiken Nekro- 

pole von Boppard, Distrikt „Sauerling“, in einem 

Brandgrab fande, konnte ebenfalls als Bestattung einer 

Germanin aus der Zeit der noch romisch gepragten 

Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. gedeutet werden88. 

In Andernach weisen frtihe Dreiknopfbtigelfibeln auf 

einen germanischen Bevolkerungsanteil im mittleren 

Drittel des 5. Jahrhunderts n. Chr. hin89. Es kann

86 Graber 4 u. 7: Haberey (Anm. 19) 443 f. Abb. 52,1-2.4-5.

87 Schulze-Dbrrlamm (Anm. 35) 345.

88 Neumayer (Anm. 11) 108 f. Taf. 41,1-2. — Nach H. W. Bbhme

datieren diese Schalenfibeln in die Mitte und die zweite Halfte des 5. 

Jahrhunderts n. Chr. Da das sechsstrahlige Sternmotiv nach Bbhme 

die altere Variante dieses Fibeltyps darstellt, kbnnen die Bopparder

Fibeln noch in die romisch gepragte Zeit der Mitte des 5. Jahrhun

derts n. Chr. datiert werden: Bbhme (Anm. 46) 547, bes. Bildunter- 

schrift Abb. 64.

89 H. Kiihn, Die germanischen Biigelfibeln der Vblkerwanderungs- 

zeit in der Rheinprovinz. Rhein. Forsch. Vorgesch. 4 (Bonn 1940) Taf. 

l,l-2a.5-5a.

48



Grunwald, Friinkisch oder alamannisch?

jedoch nicht endgiiltig entschieden werden, ob die 

Fibeln noch in die spatantike Zeit det Mitte des 5. 

Jahrhunderts n. Chr. oder bereits in den germanisch 

gepragten Zeitraum von der Mitte des 5. bis zum 

Anfang des 6. Jahrhunderts n. Chr. datieren90. Ger- 

manische Einheiten des spatantiken romischen Heeres 

lassen sich aber mit den wenigen bisher bekannten, 

sicher als germanisch anzusprechenden Fundstticken 

auf der linken Rheinseite im Einzugsbereich des Neu- 

wieder Beckens nicht beweisen.

In dem Graberfeld von Miilhofen lafit sich die germa- 

nische Komponente mit einer Dreiknopfbtigelfibel 

mit halbrunder Kopfplatte und rautenformiger FuB- 

platte, die ihre besten Parallelen im alamannischen 

Gebiet findet91, feststellen (Abb. 4,4). Die Schnalle 

mit festem Beschlag vom Typ Haillot (Abb. 4,3) 

wurde vermutlich von einem Germanen getragen, der 

im romischen Heer seinen Dienst geleistet hat. Eine 

ahnliche Interpretation scheint auch fiir die Schliehe 

mit festem Beschlag aus Grab 26 von Mayen, Distrikt 

„Auf der alten Eich“, moglich zu sein92. Auf jeden Fall 

bleibt festzuhalten, dak spatromische Militargiirtel- 

teile des 4./5. Jahrhunderts im alamannischen Gebiet 

beiderseits des Mains haufig nachzuweisen sind93 und 

sich die Schnalle aus Miilhofen in dieses Bild gut ein- 

ftigt.

Fiir das Keramikspektrum des Graberfeldes von Ben- 

dorf-Miilhofen lassen sich in diesem Zeitraum z. B. 

Schalen vom Typ Alzei 29 (Abb. 4,9) und Henkel- 

kriige des Typs Alzei 30b (Abb. 4,8) angeben. Hierbei 

darf aber nicht iibersehen werden, dal? solche Gefafi- 

90 Bei den Biigelfibeln mit schwalbenschwanzfdrmiger Fufiplatte 

vom Typ Wiesloch ist diese Tendenz in die zweite Halfte des 5. und 

den Anfang des 6. Jahrhunderts deutlich feststellbar: H. Kuhn, Die 

germanischen Biigelfibeln der Volkerwanderungszeit in Siiddeutsch- 

land. Germ. Biigelfibeln Volkerwanderungszeit 11,2 (Graz 1974) 

605—610; H. Goldner, Studien zu rhein- und moselfrankischen 

Biigelfibeln. Marburger Stud. Vor- u. Friihgesch. 8,2 (Marburg 1987) 

8 £; J. Werner, Zu einer elbgermanischen Fibel des 5. Jahrhunderts 

aus Gaukonigshofen, Ldkr. Wiirzburg. Bayer. Vorgeschbl. 46, 1981, 

239 Anm. 24.

91 Zwei Dreiknopfbiigelfibeln vom Baseler Miinsterhiigel und aus 

dem Grab 23 des Graberfeldes Basel-Gotterbarmweg vom Anfang 

und dem zweiten Viertel des 5. Jahrhunderts sind als die besten Paral

lelen zu der Fibel aus Miilhofen zu werten. Ein Paar Dreiknopfbiigel

fibeln aus Wiesbaden aus der Mitte des 5. Jahrhunderts n. Chr. steht 

dem Miilhofener Stiick ebenfalls sehr nahe. Demzufolge wird man die 

Miilhofener Dreiknopfbiigelfibel noch in das zweite Viertel des 5. 

Jahrhunderts n. Chr. datieren konnen. - Zu den Fibeln aus Basel: R. 

Moosbrugger-Leu, Die friihmittelalterlichen Graberfelder von Basel. 

Fiihrer Hist. Mus. Basel H. 3 (Basel 1982) 13 Abb. 10; 40 Abb. 43. - 

Zu den Fibeln aus Wiesbaden: H. Roth/E. Warners (Hrsg.), Hessen 

im Friihmittelalter. Archaologie und Kunst (Sigmaringen 1984) 111.

92 F. Stein, Die Bevolkerung des Saar-Mosel-Raumes am Ubergang 

von der Spatantike zum Mittelalter. Uberlegungen zum Kontinuitats- 

problem aus archaologischer Sicht. Archaeologia Mosellana 1, 1989, 

128. - Zu Mayen, Grab 26: Haberey (Anm. 72) 281 £ Abb. 21.

93 H. W Bohme, Zeugnisse spatromischer Soldner aus Mainfranken.

Zu einer Hammertiillenaxt des 5. Jahrhunderts von Gaukonigshofen,

Ldkr. Wiirzburg. Arch. KorrbL 23, 1993, 520 Abb. 7. - Die Miil-

formen auch in alteren und vor allem jtingeren Grab- 

zusammenhangen auftreten konnen.

Der Bestattungsplatz von Miilhofen ist mit alamanni

schen Graberfeldern wie Rheinheim, Herten, Basel- 

Gotterbarmweg oder Wiesbaden zu vergleichen, die 

ebenfalls auf romische, rechtsrheinische Befestigungs- 

anlagen zu beziehen sind94. Da anzunehmen ist, dab 

auch der Burgus von Engers bis in die Mitte des 5. 

Jahrhunderts n. Chr. als Befestigung des romischen 

Grenzheeres genutzt wurde, iibten am Oberrhein wie 

auch im Neuwieder Becken im Faile von Miilhofen 

die Rheiniibergange und die spatromischen Kastelle 

eine besondere Anziehungskraft aus95. Auch zwischen 

Engers und Kaltenengers ist ein ehemals liber den 

heute abgetragenen Engerser Grund fiihrender spat- 

antiker Rheiniibergang anzunehmen96, der von den 

Romern und Germanen wahrend des friedlichen Zu- 

sammenlebens vermutlich dutch einen regen Waren- 

austausch genutzt wurde97.

Da der Burgus von Niederlahnstein dutch die Datie- 

rung seiner Argonnensigillatastempel Chenet Nr. 131 

und 179 bis in die 30er Jahre des 5. Jahrhunderts 

sicher belegt ist98, fiir Niederberg Funde des 5. Jahr

hunderts genannt und fiir Engers angedeutet wer

den99, ist die Vermutung der weiteren Nutzung der 

Kleinstkastelle von Engers und Rheinbrohl als romi- 

sche Befestigungen jedenfalls sehr wahrscheinlich100. 

In den 50er Jahren des 5. Jahrhunderts n. Chr. 

erlangte die Bedrohung der romischen Rheingrenze 

ihren letzten Hohepunkt. Im Jahre 451 iiberschritten 

die verbiindeten Ostgoten, Gepiden, Alanen und

hofener Schnalle ware auf der dortigen Verbreitungskarte zu erganzen.

94 M. Martin, Die Zeit um 400. In: Ur- und friihgeschichtliche 

Archaologie der Schweiz. 5. Die romische Epoche (Basel 1975) 179. 

— Auch in der Nahe der Kirche von Schwarzrheindorf wird fur die 

zweite Halfte des 4. und die erste Halfte des 5. Jahrhunderts ein 

spatantiker Burgus angenommen, der die Siegmiindung iiberwacht 

hat. Das spatestens in der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts einset- 

zende friihmittelalterliche Graberfeld dieser Ortschaft liegt nur 650 

Meter von dem angenommenen Burgus entfernt. Vielleicht ist hier 

eine ahnliche Interpretation moglich: G. Behrens, Merowingerzeit. 

Kat. RGZM 13 (Mainz 1947) 1-35; A. Marschall/K. J. Narr/R. v. 

Uslar, Die vor- und friihgeschichtliche Besiedlung des Bergischen 

Landes (Neustadt Aisch 1954) 143; J. Kunow, Die Militargeschichte 

Niedergermaniens. In: (H. E. Horn Hrsg.), Romer in Nordrhein- 

Westfalen (Stuttgart 1987) 370; siehe dort auch 98 Abb. 52 Nr. 35; 

103 Abb. 53 Nr. 35.

95 G. Fingerlin, Die alamannische Landnahme im Breisgau. In: M. 

Muller-Wille/R. Schneider (Hrsg.), Ausgewahlte Probleme europai- 

scher Landnahme des Frith- und Hochmittelalters. Vortrage u. Forsch. 

41 (Sigmaringen 1989) 62.

96 Hagen (Anm. 38) 488.

97 Vgl. U. Giesler, Das rechtsrheinische Vorland von Basel und Kai- 

seraugst im friihen Mittelalter. Fiihrer vor- und friihgesch. Denk- 

malern 47 (Mainz 1981) 96-99; 103. - Ein auf dem Burgberg von 

Sayn gefundener Solidus des Honorius ist vielleicht als ein Beleg fiir 

einen solchen Kontakt zu werten: Ortsakte des LAD Koblenz; Stri- 

brny (Anm. 36).

98 Bayard (Anm. 28) 302; 309.

99 Wegner (Anm. 33); Bakker (Anm. 26) 47.
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Abb. 6: Besiedlung des Moselmiindungsgebietes in der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts n. Chr. HI Kastell, K Vicus, O Gra- 

berfeld, o germanische Funde, • alamannische Funde, ■ Einzelfund. Fundstellenliste und Kartengrundlage vgl. Abb. 1.

Skiren auf hunnischer Seite den Rhein wohl zwischen 

Mainz und Strabburg nach Westen101. Mit den 

Abwehrkampfen gegen die Hunnen fiihrte das romi- 

sche Heer seinen letzten erfolgreichen Krieg. Der all- 

gemeine Niedergang war aber nicht mehr aufzuhalten. 

Im Jahre 455 hand unter dem Heermeister Avitus die 

letzte Heerschau der Rheintruppen start102. Spatestens 

im Jahre 459 n. Chr. war Koln von den Franken

100 J. Oldenstein halt es fur wahrscheinlich, dab die romischen Burgi 

zwischen Andernach und Selz auch wahrend der ersten Halfte des 5. 

Jahrhunderts zur Verteidigung der Rheingrenze dutch romische 

Militareinheiten genutzt wurden. Auch H. W. Bohme geht davon aus, 

dais die spatantike Militarorganisation im Norden Galliens bis in die 

Zeit des Aetius noch vollig intakt war: J. Oldenstein, Die letzten Jahr- 

zehnte des romischen Limes zwischen Andernach und Selz unter 

besonderer Beriicksichtigung des Kastells Alzey und der Notitia Dig- 

nitatum. In: F. Staab (Hrsg.), Zur Kontinuitat zwischen Antike und 

Mittelalter am Oberrhein. Oberrheinische Stud. 11 (Sigmaringen 

1994) 111; H. W. Bohme, Der Frankenkonig Childerich zwischen 

Attila und Aetius. Zu den Goldgriffspathen der Merowingerzeit. Mar

burger Stud. Vor- u. Friihgesch. 16 [Festschr. O.-H. Frey] (Hitzeroth 

1994) 78 f.

101 Bernhard (Anm. 14) 160.

102 Ewig (Anm. 41) 279.
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7

Abb. 7: Bendorf-Miilhofen, Funde der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts n. Chr. 1-2, 4-6, 8 M. 1:2; 3, 7, 9 M. 1:4.1-2, 4-6 

Bronze; 3, 9 Ton; 7 Gias; 8 Eisen, Bronze.

erobert worden103. In dieser Zeit ist wohl auch das 

Ende der romischen Militarherrschaft im Moselmiin- 

dungsgebiet zu erwarten104.

Nach dem Ende der romischen Macht kann von einer 

neuen Aufsiedlung der Landstriche des Neuwieder 

Beckens in den 60er und 70er Jahren des 5. Jahrhun

derts n. Chr. ausgegangen werden (Abb. 6). Auch der 

Vicus von Mayen105 und sein Umland waren weiter- 

hin besiedelt. Die Ansiedlung in Polch, Distrikt „In 

der Jaichen“, bestand anscheinend - wie das Grab 4 

der Nekropole zeigt - fiber die Wirren der 50er Jahre 

103 Kunow (Anm. 94) 109.

104 Vgl. Wieczorek (Anm. 13) 242.

105 Moglicherweise lassen sich die 1982 im unteren Burghof der 

Genovevaburg beobachteten Bestattungen auf die romanische Restbe- 

volkerung Mayens beziehen: v. Berg/Wegner (Anm. 21) 542 Abb. 

117,12-15.

106 Back (Anm. 84) Taf. 35.

107 Freundliche Mitteilung A. v. Berg, LAD Koblenz.

des 5. Jahrhunderts n. Chr. unbeschadet weiter106. 

Das Formenspektrum dieser Sarkophagbestattung ist 

wie jenes der zeitlich entsprechend zu datierenden 

Graber aus der Nekropole von Thur deutlich mit der 

Spatantike verhaftet10 '. Auch die 1930 in Kottenheim 

freigelegte Kinderbestattung des Grabes 2, Distrikt 

„Unten auf Heinzebiichen“, zeigt im Grunde spatan

tike Formen als Beigaben108. Einzelfunde aus Kretz109 

und Kruft110 stehen den spatantiken Vorlaufern sehr 

nahe. Auch fur Pillig ist nach der Deutung eines Ein- 

zelfundes dutch A. Wieczorek von einer Siedlung die-

108 So lafit sich die rotgestrichene Schiissel des Grabinventares von der 

Sigillata-Tasse Typ Alzei 13 ableiten: H. Ament, Die frankischen 

Grabfunde aus Mayen und der Pellenz. Germ. Denkmaler Volker- 

wanderungszeit B 9 (Berlin 1976) 37 Taf. 2,1-4.

109 Bei Kretz wurde die Tonnachbildung einer spatantiken Glasflasche 

gefunden. Ament (Anm. 108) 44 Taf. 17,11.

110 Aus Kruft wurde eine Nachfolgeform der Schiissel Typ Alzei 5 

bekannt: Ament (Anm. 108) 37 Taf. 25,11.
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set Zeit auszugehen111. In den genannten Grabern ist 

keine sicher als rein germanisch anzusprechende 

Komponente feststellbar112. Diese Beobachtung gilt 

auch fur die Graberfelder von Kobern, dem Vicus 

Cubrunum113, Andernach-Kell114 sowie Mtiden115 

und fur die Nekropole von Karden116. An diesen Stel- 

len siedelte eine Bevblkerung, die noch sehr mit der 

Spatantike verbunden war. Anders sieht das sich 

abzeichnende Bild fur die bereits bestehenden Graber

felder von Andernach, Gondorf, Gde. Kobern-Gon- 

dorf, und nattirlich Mtilhofen aus. In diesen bei 

spatantiken Befestigungsanlagen und in der Nahe des 

wichtigen Rheinstromes gelegenen Graberfeldern las- 

sen sich deutlich germanische Bevolkerungsgruppen 

zumindest als Mitbewohner nachweisen. Als Neu- 

griindungen sind die zu den Nekropolen von Rtibe- 

nach117, Karlich I118, Kaltenengers119 und Heddes- 

dorf120 gehdrenden Siedlungen zu werten, die in dem 

fiir die germanische Lebensweise mit Ackerbau und 

Viehzucht sehr geeigneten Tiefland des Neuwieder 

Beckens liegen121.

Aus dem Graberfeld von Mtilhofen sind fiir diese Zeit 

neben dem in romischer Tradition stehenden For- 

mengut — Krug Trier DI (Abb. 7,9), Glasschale vom 

Typ Gellep 239 (Abb. 7,7) und eine rotgestrichene 

Schiissel, eine Nachfolgeform der Typen Alzei 1-2 

(Abb. 7,3) - Waffen, Fibeln und weitere typisch ger

manische Trachtbestandteile zu nennen. Wahrend z. 

B. drei Giirtelbeschlage (Abb. 7,4—6) sowohl in dem 

Grab 141 von Wenigumstadt in Unterfranken im ala- 

mannischen Gebiet122 als auch in den Grabern 43 

und 979 von Krefeld-Gellep123 im frankischen Gebiet 

Parallelen besitzen und daher nicht ethnisch gedeutet

111 Wieczorek (Anm. 13) 245 Abb. 171 Nr. 37.

112 Zu denken ware hier z. B. an Waffen oder Fibeln.

113 Schulze-Dbrrlamm (Anm. 35) 327 f.

114 Freundliche Mitteilung A. v. Berg, LAD Koblenz. - Vgl. hierzu A. 

v. Berg, Friihmittelalterliche Grabfunde aus Andernach-Kell. Archao- 

logie in Deutschland H. 3, 1994, 50.

115 Nach H.-H. Wegner standen die Bestattungen dieser Zeit noch 

voll in spatan tiker Tradition: Wegner (Anm. 76) 185-187.

116 H. Eiden, Ausgrabungen an Mittelrhein und Mosel 1963—1976. 

Trierer Zeitschr. Beih. 6 (Trier 1982) 267 f.

11 Ament (Anm. 40) 81.

118 Graberfeld Karlich I: Stoll (Anm. 8) 129 Nr. 46. - Zeitansatz des 

Graberfeldes nach Materialvorlage bei: Hanel (Anm. 9). Vgl. dort z. 

B. Taf. 9,3-4; 12,3-4.

119 Vgl. z. B. Hanel (Anm. 9) Taf. 44,3.

120 Graberfeld Heddesdorf I: Stoll (Anm. 8) 124 Nr. 7. Graberfeld 

Heddesdorf II, Distrikt „Auf der Bing“: Stoll (Anm. 8) 124 Nr. 8. - 

Zeitansatze nach freundlichem Hinweis V. Griinewald, Brandenburg. 

Vgl. V. Griinewald, Die merowingischen Altertiimer im Bereich des 

unteren Wiedbaches (Neuwieder Becken). Ungedr. Diss. (Mainz 1993).

121 Ein in der Nahe von Neuwied-Heimbach gefundener Knickwand- 

becher vom Typ Trier B6a konnte ebenfalls auf eine Ansiedlung der 

Stufe AM I hinweisen: Kreismuseum Neuwied Inv.Nr. 1164. — Datie- 

rung nach: Wieczorek (Anm. 75) 370.

122 Ch. Rytka/L. Wamser, Neue Ausgrabungen im Reihengraberfeld 

von Wenigumstadt, Markt Grolsostheim, Landkreis Aschaffenburg, 

Unterfranken. Das arch. Jahr Bayern 1981, 158 Abb. 136,3-4. 

werden konnen, weisen wohl die Biigelfibel mit 

Schwalbenschwanzendung (Abb. 7,1)124 und das 

Spathaortband vom Typ C2 (Abb. 7,8) nach Bohner 

tendenziell in das alamannische Gebiet125. Zumindest 

mit dem Ortband lafit sich eine Gruppe von oft als 

alamannisch interpretierten Gegenstanden fassen, die 

z. B. mit vergleichbaren Ortbandern aus Andernach, 

aber auch mit weiteren Fundstiicken in den Graber

feldern von Andernach, Karlich und Gondorf belegt 

werden kann126. Das einzige Waffengrab der ersten 

Belegungsphase des Graberfeldes von Riibenach, das 

Grab 11, finder fiir die darin entdeckten Spathaschei- 

denseitenbeschlage Parallelen in alamannischen Gra

bern, wie z. B. in jenem von Rommersheim, Kreis 

Oppenheim127.

Auch bei einer Dreiknopfbiigelfibel mit Schwalben- 

schwanzfufiplatte aus dem nach dem Zusammen- 

bruch der romischen Militarherrschaft neu angelegten 

Graberfeld von Kaltenengers ware ein solcher Bezug 

auf das alamannische Kernland verlockend128. Man 

konnte diese beiden letztgenannten Fundstiicke eher 

auf Alamannen denn auf Germanen einer anderen 

natio beziehen.

Es sind aber nicht nur die als alamannisch zu inter- 

pretierenden oder in die Richtung der Alamannen 

weisenden Fundstiicke, die das Bild iiber die Germa

nen im Moselmiindungsgebiet in der zweiten Halfte 

des 5. Jahrhunderts n. Chr. pragen. Vielmehr treten 

einige Fundstiicke auf, die anders gedeutet werden 

miissen. So stammt eine Schnalle aus Miilhofen (Abb. 

7,2) mit einem nierenfbrmigem Biigel und Querrip- 

pung aus dem gepidischen EinfluBgebiet129. Ebenso 

sind auch in den Graberfeldern von Riibenach130,

123 Bohme (Anm. 44) Taf. 77,7-10. 79,16.

124 Die in elbgermanischer Tradition stehenden Biigelfibeln mit 

schwalbenschwanzformigem Hi I s datieren in den Zeitraum von der 

Mitte des 5. bis zum Anfang des 6. Jahrhunderts n. Chr. Tendenziell 

mochte man in ihnen Fibeln sehen, die in die Zeit nach dem Zusam- 

menbruch der romischen Militarherrschaft weisen und im Mosel- 

miindungsgebiet mit der germanischen Zuwanderung aus dem Siiden 

in den ausgehenden 50er und 60er Jahren des 5. Jahrhunderts n. Chr. 

in Verbindung zu bringen sind: Jahrb. RGZM 33, 1986, 848 Abb. 35.

125 K. Bohner, Germanische Schwerter des 5-/6. Jahrhunderts. Jahrb. 

RGZM 34, 1987 (1989) 434; 439 Nr. 24.

126 Ebd. 439 Nr. 18-19; 449; 452; Schulze-Dorrlamm (Anm. 35) 349 

£; Hanel (Anm. 11) Taf. 17,10.

127 Chr. Neuffer-Miiller/H. Ament, Das frankische Graberfeld von 

Riibenach, Stadt Koblenz. Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit 

B 7 (Berlin 1973) 84 f. Taf. 1,13; Wieczorek (Anm. 75) 434; P. T. Kes- 

sler/W. Schnellenkamp, Ein friihmerowingisches Grab bei Rommers

heim (Eichloch) in Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 28, 1933, 118- 

125, bes. Abb. 3,2-3.

128 Rheinisches Landesmuseum Bonn, Inv.Nr. 36,67; Kuhn (Anm. 

89) Taf. 16,55; dort falschlich unter Engers.

129 Eine fast identische Schnalle fand sich neben anderen Parallel- 

stiicken in Ungarn: D. Csallany, Archaologische Denkmaler der Gepi- 

den im Mitteldonaubecken (454 — 568 u.Z.) (Budapest 1961) 242 

Taf. 216,9.

130 Wieczorek (Anm. 75) 420 f.
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Abb. 8: Besiedlung des Moselmiindungsgebietes um 500 n. Chr. H Kastell, X Vicus, O Graberfeld, Illi frankische Besied- 

lung.Fundstellenliste und Kartengrundlage vgl. Abb. 1.

Gondorf131, Karlich132 und Heddesdorf133 Fund- 

stiicke mit Beziehungen in das Donaugebiet festzu- 

stellen. In Andernach lassen sich unter anderem ost- 

gotische Elemente belegen134.

Es ist sicher richtig, dab die neu zugewanderten Ger- 

manen aus siidlicher Richtung und damit aus dem 

alamannischen Kernland in das Neuwieder Becken 

kamen. Die Einwanderung scheint mit der alamanni

schen Expansion nach Norden zusammenzuhan- 

gen135. Sicher kann man diese Germanen nicht gene- 

rell als Alamannen ansprechen, aber vermutlich stand 

das sich aufzeigende Volkergemisch unter alamanni- 

scher Oberhoheit136. Die im Neuwieder Becken 

gefundenen Spathateile dieser Zeit deuten jedenfalls

131 Schulze-Dorrlamm (Anm. 35) 382.

132 Hier zeigt z. B. ein mit geometrischem Kerbschnitt verzierter 

Beschlag donaulandischen Einflufi: Hanel (Anm. 11) Taf. 2,6.

133 Eine Blechfibel aus dem Grab 23 des Graberfeldes im Distrikt 

„Auf der Bing“ weist deutlich in das Donaugebiet: Griinewald (Anm. 

120).

134 Freundlicher Hinweis A. Vogel, Mainz.

135 Bohner (Anm. 125) 453 £, Schulze-Dorrlamm (Anm. 35) 382 f. 

Vgl. auch: H. Ament, Siedlung und Graberfeld des friihen Mittelal- 

ters von Mertloch, Kiinzerhof (Kreis Mayen-Koblenz). Wiss. Beibde. 

Anz. Germ. Nationalmus. 9 (Niirnberg 1993) 44-46 Abb. 12.

136 U. Koch, Besiegt, beraubt, vertrieben. Die Folgen der Niederlagen 

von 496 I 497 und 506. In: Die Alamannen. Ausstellungskat. Stutt

gart (Stuttgart 1997) 195 f.
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meines Erachtens, trotz aller Probleme der ethnischen 

Zuweisung archaologischer Fundtypen, in diese Rich- 

tung1 .

Fur die Zeit vor der kriegerischen Entscheidung zwi- 

schen den Alamannen und den Franken, die im 

GroEraum Ziilpich-Koln 496/97 stattfand137 138, lassen 

sich in dem zum alamannischen Machtbereich gehd- 

renden Neuwieder Becken und dem angrenzenden 

Moselmiindungsgebiet keine sicheren Belege fur Fran

ken feststellen139.

Dies andert sich erst in der Belegungsphase A2 des 

Graberfeldes von Riibenach und analog in den ande- 

ren angesprochenen Bestattungsplatzen. Jetzt treten 

die ersten Graber mit Franzisken des Typs Trier A und 

kleinen Schmalsaxen des Typs Trier Al auf140. In den 

Frauengrabern erscheinen nun die ersten Kerbschnitt- 

vogelfibeln141.

Um das Jahr 500 n. Chr. dehnten die Franken sich 

nach dem Sieg liber die Alamannen bis an die Rand- 

gebiete des Neuwieder Beckens aus (Abb. 8)142. Hier- 

bei lieEen sie sich in den bereits bestehenden Siedlun- 

gen bis nach Kottenheim, Polch, Miilhofen und in der 

Nahe der unteren Mosel in Riibenach nieder. Neu 

gegriindet wurden nach den Bestattungsplatzen Sied- 

lungen in Polch, Distrikt „Wiesen“143, Mendig144 * und 

Engers143. Wahrend dieser Einwanderung konnten 

auch die vier archaologischen Objekte nordseegerma- 

nischer Provenienz in das Neuwieder Becken und das 

angrenzende Moselmiindungsgebiet gelangt sein146. 

Die in den erstgenannten Dorfern ansassige Bevolke- 

rung wurde hierbei wohl nicht vertrieben. Hierin 

konnte ein Grund liegen, warum im Moselmiin

dungsgebiet auch in der mittleren und jiingeren 

Merowingerzeit ein so breites Fundspektrum mit 

Fremdformen vorhanden ist.

Da die Franken in der Zeit des Uberganges vom 5. 

zum 6. Jahrhundert nur bis an die Mittelgebirgsrand- 

lagen vordrangen, ist das Fehlen von frankischen Gra- 

bern dieses Zeitabschnittes in Mayen147, Koblenz148, 

Boppard149, Miiden150 oder Karden nicht verwunder- 

lich. In Karden kann das alteste frankische Grab, Grab 

16, erst in den Beginn der Stufe AM II datiert wer- 

den151. Der Mosellauf scheint nach den bekannten 

Funden seit der ausgehenden Stufe AM I von Gon- 

dorf aus aufgesiedelt worden zu sein132. Diese Besied- 

lung fand demnach erst start, als das Kolner Reich des 

Konigs Sigibert um 508 n. Chr. in Chlodwigs Macht

bereich eingegangen war133. Einzelfunde aus Bacha- 

rach, Bad Ems und wohl auch aus Boppard, die eben- 

falls an das Ende der Stufe AM I oder den Beginn der 

Stufe AM II datieren, lassen eine vergleichbare Expan

sion der Franken entlang des Rheins nach Siiden und 

der Lahn nach Osten vermuten134.
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137 Bohner (Anm. 125) 450 Abb. 15.

138 Bohner (Anm. 125) 452. VgL hierzu aber auch: H. Steuer, Herr- 

schaft von der Hbhe. Vom mobilen Soldnertrupp zur Residenz auf 

reprasentativen Bergkuppen. In: Die Alamannen. Ausstellungskat. 

Stuttgart (Stuttgart 1997) 159 f; M. Martin, Historische Schlagzei- 

len, archaologische Triimmer. Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte 

zwischen 436 und 506 nach Christus. In: Ebd. 167-169; D. Quast, 

Vom Einzelgrab zum Friedhof. Beginn der Reihengrabersitte im 5. 

Jahrhundert. In: Ebd. 179 f; W. Menghin, Schwerter des Gold- 

griffspathenhorizonts im Museum fur Vor- und Friihgeschichte, Ber

lin. Acta Praehist. et Arch. 26/27, 1994/95, 152-155.

139 Die Zuweisung des Neuwieder Beckens zu dem alamannischen 

Machtbereich wird auch dutch die Untersuchung der schriftlichen 

Uberlieferung, insbesondere der Bischofslisten und Konzilien, von 

Frau Weidemann bestatigt: M. Weidemann, Die kirchliche Organisa

tion der Diocesis Galliarum vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Jahrb. 

RGZM 36, 1989 (1992) 737 Abb. 29.

140 Wieczorek (Anm. 75) 435-437.

141 Ebd. 431.

142 Auch E. Ewig halt ein tiefes Eindringen der Franken in das ala-

mannische Kerngebiet zu dieser Zeit fur ausgeschlossen: E. Ewig,

Frillies Mittelalter. In: F. Petri/G. Droege (Hrsg.), Rheinische

Geschichte 1,2 (Dusseldorf 1980) 16.

143 Back (Anm. 84) Taf. 36,7-12.

144 Im Sommer 1992 wurde in Mendig eine kleine frankische Nekro- 

pole mit 36 Bestattungen freigelegt: A. v. Berg, Archaologie im Land- 

kreis Mayen-Koblenz. Ausstellungsh. 1993 (Koblenz 1993) 14-16.

145 Stoll (Anm. 8) 126 Nr. 27. - Wenige Einzelfunde deuten darauf 

hin, dal? diese Nekropole auch schon im ausgehenden 5. Jahrhundert 

eingesetzt haben konnte. Sicher lafit sich das Graberfeld aber erst um 

das Jahr 500 nachweisen.

146 Wieczorek (Anm. 13) 242; 246 Abb. 172.

147 Ament (Anm. 108) 141 f.

148 Ament (Anm. 40) 77.

149 Neumayer (Anm. 11)114.

150 In Miiden ist erst wahrend des 6. Jahrhunderts mit dem Zuzug 

einer frankischen Bevblkerungsgruppe zu rechnen: Freundliche Mit- 

teilung H.-H. Wegner, LAD Koblenz. Vgl. Wegner (Anm. 85) 187.

151 Back (Anm. 84) 27; 31 Taf. 12.

152 Schulze-Dbrrlamm (Anm. 35) 348 f.

153 F. Staab, Die Franken - Wegbereiter Europas. In: Die Franken. 

Wegbereiter Europas. Ausstellungskat. Mannheim (Mainz 1996) 12.

154 Neumayer (Anm. 11) 63; 125 f; 152.
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