
Tote in Ruinen. Anmerkungen zu den fruhmittelalterlichen Bestattun- 

gen des Moselmimdungsgebietes in romischen Gebauderesten

Lutz Grunwald

Moselmundungsgebiet / area of the Moselle River confluence; Friihmittelalter / early medieval period; Rui- 

nenbestattungen / burials in ruins; Jenseitsvorstellungen / concepts about the after-life

Zusammenfassung:

Aus dem Moselmundungsgebiet lassen sich von 18 Fundstellen sichere und von drei weiteren Orten sehr wahr- 

scheinliche friihmittelalterliche Bestattungen in romischen Ruinen nachweisen. Die friihesten dieser Graber 

stammen aus der Spatantike, was die Befunde aus Polch, Gondorf, Andemach und wohl auch Karden fur das 

Moselmundungsgebiet belegen. Christliche Zusammenhange sind nur in den Fallen von Andemach, Kloster- 

kirche St. Thomas, sowie Koblenz, Liebfrauen- und St.-Kastor-Kirche, fur das 7. Jh. n. Chr. nachzuweisen. 

Ein christliches Motiv fur die Ruinenbestattungen scheint daher wohl nicht vorzuliegen. Wahrscheinlich hat 

vielmehr infolge einer iiberregionalen Entwicklung des 4./5. Jhs. n. Chr. auch im Moselmundungsgebiet eine 

Weiterfuhrung dieses hier bereits von kleinen Teilen der spatantiken Bevolkerung geiibten Brauches durch die 

Franken stattgefunden, wobei diese Verfahrensweise mit den damaligen Jenseitsvorstellungen und kultischen 

Handlungen des Bestattungswesens im Einklang gestanden haben muss.

Summary:

In the area of the Moselle River confluence, burial sites of early medieval date in Roman mins could be 

determined with certainty in 18 cases and three further interments with great likelihood. The earliest graves 

stem from late Antiquity, as supported by find contexts in Polch, Gondorf, Andemach and probably Karden 

as well. Associations with Christendom in the 7//' century AD are evidenced only in the monastic church St. 

Thomas in Andemach, and the Liebfrauen- and St. Castor church in Koblenz. Hence, there does not seem 

to have been a Christian motive for interments in mins. This practice was probably far more the result of a 

widespread development during the 4th-5th century AD, in the Moselle confluence as well, in which customs 

practised by small groups of the late Antique population were continued by the Franks. Thereby, older concepts 

of the after-life and cultic rituals in burial rites must have also found acceptance.

Resume:

A 1’embouchure de la Moselle, des sepultures du Haut Moyen-Age amenagees dans des mines romaines ont 

pu etre identifiees avec certitude dans 18 sites et fort vraisemblablement dans trois autres. Les tombes les plus 

anciennes remontent a 1’Antiquite tardive, ce qui est confirme par les contextes de Polch. Gondorf, Andemach 

ainsi que Karden, pour 1’embouchure de la Moselle. Un contexte chretien n’a pu etre etabli qu’a Andemach 

(eglise du couvent de saint Thomas) et Coblence (Liebfrauenkirche et eglise de saint Castor) au 7e siecle. Il 

ne semble done pas y avoir de motif chretien a ces sepultures amenagees dans des mines. Il est bien plus 

probable que les Francs, habitant a 1’embouchure de la Moselle, aient egalement perpetue cette coutume deja 

pratiquee par de petits groupes de la population de 1’Antiquite tardive, a la suite d’une evolution depassant le 

cadre regional aux 4e et 5e s. Cette maniere de proceder devait visiblement correspondre aux representations 

que 1'on avait de 1’au-dela ainsi qu’aux rites de sepulture de 1’epoque.

Die um den Zusammenfluss von Mosel und Rhein 

gelegenen Landschaften bilden ohne Frage einen 

wissenschaftlichen Schwerpunkt des Forscherlebens 

von Hermann Ament. Diesem GroBraum widmete er 

spatestens seit seiner mit Chr. Neuffer-Muller durch- 

gefiihrten Auswertung und Publikation des Fund- 

materiales aus der fruhmittelalterlichen Nekropole 

von Koblenz-Rubenach im Jahr 1973 sein Augen- 

merk mit stetem Interesse1. Das zeigt sich nicht nur

1 Chr. Neuffer-Muller/H. Ament, Das frankische Graberfeld 

von Rubenach, Stadt Koblenz. Germ. Denkmaler Vblkerwande-
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in Form der vom Jubilar in diesem Zusammenhang 

verfassten zahlreichen Verdffentlichungen, die fur 

die Friihmittelalterarchaologie Deutschlands teilwei- 

se einen grundlegenden Charakter besitzen2, sondem 

auch in den von H. Ament im Institut fiir Vor- und 

Friihgeschichte der Johannes Gutenberg-Universitat 

Mainz abgehaltenen Lehrveranstaltungen. Auf seine 

Anregung ging auch ein Forschungsprogramm des 

Mainzer Institutes fiir Vor- und Friihgeschichte zu- 

riick, dessen Ziel die Vorlage und Bearbeitung des 

friihmittelalterlichen bzw. teilweise auch spatanti- 

ken Fundmaterials aus dem Neuwieder Becken war3. 

Aus Dank fiir die im Rahmen dieses wissenschaft- 

lichen Vorhabens mir ermbglichte Dissertation4 sei 

Hermann Ament dieser Beitrag gewidmet.

Die im Friihmittelalter zu beobachtende Sitte, Tote 

in den Ruinen romischer Gebaude zu bestatten, ist in 

den ehemals zum Imperium Romanum gehorenden 

Regionen Deutschlands weit verbreitet und in der Li- 

teratur immer wieder angesprochen worden. Auch 

das Moselmiindungsgebiet steht hier keine Ausnah- 

me dar. Allerdings liegen aus den entsprechenden 

Bestattungen dieses Gebietes, das die Niederlassun- 

gen von Andemach, Mayen, Karden, Boppard und 

Bad Ems locker umreiBt (Abb. 1), keine auBerge- 

wbhnlichen, auf sehr wohlhabende Tote hinweisen- 

den Beigaben vor, wie sie z. B. seit der 1969 durch 

H. Hinz erfolgten Vorlage der Funde aus dem um 590 

n. Chr.5 angelegten Holzkammergrab 2 von Morken, 

Erftkreis, bekannt sind6 oder erst jiingst durch G.

rungszeit B 7 (Berlin 1973).

2 Genannt seien hier z. B.: H. Ament, Chronologische Un- 

tersuchungen an frankischen Graberfeldem der jiingeren Me- 

rowingerzeit im Rheinland. Ber. RGK 57, 1976, 285-336; H. 

Ament, Zur archaologischen Periodisierung der Merowinger- 

zeit. Germania 55, 1977, 133- 140. Zum Wirken H. Aments auf 

die Friihmittelalterforschung zuletzt: U. Koch, Das alamannisch- 

frankische Graberfeld bei Pleidelsheim. Forsch. u. Ber. Vor- u. 

Frtihgesch. Baden-Wtirttemberg 60 (Stuttgart 2001) 42 f.

3 L. Grunwald, Frankisch oder alamannisch? Das Neuwieder 

Becken wahrend des 5. Jhs. n. Chr. Acta Praehist. et Arch. 30, 

1998, 40 mit Anm. 11.

L. Grunwald, Grabfunde des Neuwieder Beckens von der 

Vblkerwanderungszeit bis zum friihen Mittelalter. Der Raum 

von Bendorf und Engers. Internat. Arch. 44 (Rahden/Westf. 

1998).

B. Paffgen/S. Ristow, Die Rbmerstadt Kbln zur Merowin- 

gerzeit. In: Die Franken. Wegbereiter Europas. Ausstellungskat. 

Berlin (Mainz 19972) 150.

6 H. Hinz, Die Ausgrabungen auf dem Kirchberg in Mor- 

ken, Kreis Bergheim (Erft). Rhein. Ausgrabungen 7 (Dusseldorf 

1969) Taf. 63 f. 10- 12. Zu den dortigen rdmischen Siedlungs- 

Wieland emeut fiir das zwischen 470 und 530 beleg- 

te Graberfeld von Horb-Altheim, Kr. Freudenstadt, 

angesprochen wurden7.

Eine Zusammenstellung der entsprechenden Bestat

tungen des Moselmiindungsgebietes legte 1995 R. 

Knochlein bei seinen Betrachtungen zur nachanti- 

ken Nutzung der Bad Kreuznacher Palastvilla8 vor. 

Er wies hierbei im Kreis Mayen-Koblenz auf die 

Befunde aus Kobem, Gde. Kobem-Gondorf, Lof, 

Miinstermaifeld-Ortsteil Mbrz, Polch, Ruber und 

Winningen sowie im Kreis Cochen-Zell auf jene aus 

Moselkern hin9. Zusammenfassend sind heute aber 

von 18 Fundstellen dieses GroBraumes sichere und 

von drei weiteren Orten zu vermutende friihmittelal- 

terliche Bestattungen in rdmischen Ruinen bekannt 

(Abb. 1). Ebenfalls 1995 veroffentlichte der Jubilar 

einen Beitrag “Zur nachantiken Siedlungsgeschich- 

te romischer Vici im Rheinland”10, in dem er sich 

mit dem von Knochlein angesprochenen vicus von 

Kobem sowie denjenigen von Karden und Mayen 

auseinandersetzte, die fiir die Betrachtung der friih

mittelalterlichen Bestattungen in rdmischen Ruinen 

ebenfalls von Bedeutung sind.

Die angesprochenen rdmischen vici, bei denen es 

sich um “selbstandige Siedlungen nichtagrarischen 

Charakters mit Wirtschaftsgrundlagen in handwerk- 

licher oder industrieller Produktion, in Handel, Ge- 

werbe und Verkehr im allgemeinen Sinne”11 handelt, 

waren fiir das Moselmiindungsgebiet sowohl wah

rend der rdmischen Epoche als auch im friihen Mit

telalter neben den befestigten Niederlassungen mit 

kleinstadtischem Charakter von Andemach, Koblenz 

und Boppard die wichtigsten Ansiedlungen. Die vici 

seien bei der folgenden Auflistung der friihmittelal

terlichen Bestattungen aus rdmischen Ruinen zuerst 

angesprochen.

In der direkten Nahe des unter dem nachantik iiber- 

lieferten Namen Cubrunum bekannten vicus von Ko

bem (Gde. Kobem-Gondorf, Kr. Mayen-Koblenz)

befunden: Ebd. 21-62.

7 G. Wieland, Alamannen am Schwarzwaldrand. Archaologie 

in Deutschland Heft 2, 2001, 38.

8 R. Knochlein, Die nachantike Nutzung der Bad Kreuznacher 

Palastvilla. Mainzer Arch. Zeitschr. 2, 1995, 197-209.

9 Knochlein (Anm. 8) 203 f.

10 H. Ament, Zur nachantiken Siedlungsgeschichte romischer 

Vici im Rheinland. In: W. Dotzauer/W. Kleiber/M. Matheus und 

K.-H. SpieB (Hrsg.), Landesgeschichte und Reichsgeschichte. 

Gesch. Landeskunde 42 [Festschr. A. Gerlich] (Stuttgart 1995) 

19-34.

11 Ament (Anm. 10) 19.
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Abb. 1: Rbmische Ruinen des Moselmiindungsgebietes mit friihmittelalterlichen Bestattungen. Zu den Fundstellen vgl. Liste 1. H 

sicherer Befund, [?] fraglicher Befund. Verandert nach Grunwald (Anm. 4) 159 Abb. 16. Zeichnung: M. Sturm. M. 1:200.000.

ist eine fruhmittelalterliche Sepultur im aufgelasse- 

nen rbmischen Siedlungsgebiet bekannt (Abb. 1,4)12. 

Westlich der Siedlungsflache des vicus lag am Hang- 

fuB der Eifelabdachung eine rbmische villa rustica. 

In deren Ruinen wurden 1926 elf fruhmittelalterli

che, geostete Erd- und Plattengraber entdeckt. Von 

diesen Bestattungen waren sechs mit Beigaben ver- 

sehen, die in das fortgeschrittene 7. Jh. datieren13.

In Karden (Abb. 1,3)14 (Gde. Treis-Karden, Kr. 

Cochem-Zell) fand man unterhalb der Stiftskirche St. 

Kastor Mauerfundamente einer vorromanischen Kir- 

che, die ihrerseits Kellerraume des spatantiken vicus 

von Cardena uberlagerten. Innerhalb dieser Mauer- 

ziige konnten zahlreiche Graber mit und ohne Bei

gaben nachgewiesen werden15, die zu einem groBen

12 Ament (Anm. 10) 27; 33 Abb. 2 oben links.

13 M. Schulze-Dbrrlamm, Die spatrbmischen und friihmittelal-

terlichen Graberfelder von Gondorf, Gem. Kobem-Gondorf, Kr.

Mayen-Koblenz. Germ. Denkmaler Vblkerwanderungszeit B 14

(Berlin 1990) 28. Knochlein (Anm. 8) 203.

14 Zuletzt zusammenfassend: H. Fehr/H.-H. Wegner, Die rbmi

sche Epoche. Wegweiser Mittelrhein H. 2 (Koblenz 2000) 52- 

56.

15 Ament (Anm. 10) 33 Abb. 2 oben rechts.
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Friedhof gehbrten, der sich auf einem ausgedehnten 

Areal innerhalb und auBerhalb der spateren Kirchen- 

bauten erstreckte16. Die Nekropole soil seit der 2. 

Halfte des 5. Jhs. genutzt worden sein17. Wenn dies 

so ist, dann liegen hier Bestattungen aus vormero- 

wingischer Zeit im romischen Ruinenareal vor. Denn 

die damalige Bevblkerung des sicherlich kontinuier- 

lich bewohnten Cardena18 stand in provinzialrbmi- 

scher Tradition und zahlte zu jener Bevblkerungs- 

gruppe, die spater unter dem Begriff Romanen be- 

kannt wurde19. Die frankischen Bestattungen setzten 

zu Beginn der Phase AM II mit einem Kriegergrab 

mit reicher Waffenausstattung ein20. Dieses Grab 16 

fand sich “im Bereich eines rbmerzeitlichen Raumes 

mit Kanalheizung an der Slid wand auBerhalb der Kir- 

che”21. Der hl. Kastor wurde in Karden zunachst in 

einer der Gottesmutter Maria geweihten Kirche be- 

stattet. Seine Gebeine wurden dann in der 2. Halfte 

des 8. Jh. gehoben und in die Paulinuskirche, die spa- 

tere Stiftskirche St. Kastor, uberfuhrt, die im Bereich 

der Sepultur neu errichtet worden war22. Hinweise 

auf einen bereits im 6. Jh. vorhandenen Kirchenbau 

an dieser Stelle gibt es nicht23. Die friihen Bestat

tungen des Graberfeldes beziehen sich daher auf die 

romischen Ruinen und nicht auf einen christlichen 

Sakralbau. Drei Beisetzungen des 7. Jhs. sind nach 

H. W. Bbhme auf Grund der Grabausstattungen und 

eines Grabsteines mit christlichem Sinngehalt der so- 

zialen Fuhrungsschicht der ansassigen Bevblkerung 

zuzuweisen24. Ob diese Graber mit der Griindung 

einer Kirche im Zusammenhang stehen, ist unklar. 

Nach U. Back kann man fiir den einzigen festge- 

stellten, aus Stein errichteten Vorgangerbau von St. 

Kastor ein “Baudatum nicht vor der Zeit um 700”25 

annehmen, da dessen Fundament das Grab 71, die

16 H. W. Bbhme, Adelsgraber im Frankenreich. Archaologische 

Zeugnisse zur Herausbildung einer Herrenschicht unter den me- 

rowingischen Kbnigen. Jahrb. RGZM 40, 1993 (1995) 417 Abb. 

12.

1 U. Back, Friihmittelalterliche Grabfunde beiderseits der un- 

teren Mosel. BAR International Series 532 (Oxford 1989) 87.

18 Grunwald (Anm. 3) 47.

19 H. Eiden, Ausgrabungen an Mittelrhein und Mosel 1963- 

1976. Trierer Zeitschr. Beih. 6 (Trier 1982) 267 f. - Zu den Ro

manen: H. Ament, Romanen an Rhein und Mosel im friihen Mit- 

telalter. Archaologische Bemtihungen um ihren Nachweis. Bon

ner Jahrb. 192, 1992, 261-271; zu Karden dort: 268 und 270.

20 Back (Anm. 17) 27; 31 Taf. 12.

21 Back (Anm. 17) 139.

22 Ament (Anm. 10) 26.

23 Back (Anm. 17) 88.

24 Bbhme (Anm. 16)418.

25 Back (Anm. 17) 87.

Bestattung eines Spathatragers aus der Zeit um 700 

n. Chr., teilweise schneidet26. Die angesprochenen 

fruhmittelalterlichen Bestattungen sind daher fiir die

se vorromanische Kirche zu alt, als dass sie als Griin- 

dergraber angesprochen werden kbnnten. Aber viel- 

leicht gab es ja einen noch alteren, aus Holz errich

teten und bis heute unbeobachteten Sakralbau. Fiir 

einen derart mit christlicher Tradition verhafteten Ort 

wie Karden ware das durchaus denkbar.

Auch im Bereich des vicus von Mayen, Kr. Mayen- 

Koblenz (Abb. 1,2)27, dem nachantik bezeugten Me- 

gina, ist eine Uberschneidung des ehemaligen rb- 

mischen Bautenareals mit dem frankischen Graber- 

feld festzustellen. Hier wurde im Friihmittelalter das 

Siedlungs- und Produktionsgebiet rechts der Nette 

aufgegeben. In seinem Randbereich etablierte sich 

dann das angesprochene Reihengraberfeld28.

Neben den grbBeren Ansiedlungen wurde das rb- 

mische Siedlungsbild vor allem durch die kleinen 

Landgiiter, die villae rusticae, gepragt. Diese land- 

wirtschaftlich ausgerichteten Gutshbfe iiberdauer- 

ten den Zusammenbruch des romischen Reiches 

nicht und verfielen zu Ruinen29. Es wundert daher 

nicht, dass aus solchen Triimmerstatten auch im Mo- 

selmiindungsgebiet friihmittelalterliche Bestattungen 

bekannt sind.

Ein besonders interessanter Befund ist aus Polch, 

Kr. Mayen-Koblenz, bekannt (Abb. 1,5). Im Distrikt 

“In den Jaichen” wurden Ende September 1973 bei 

Ausschachtungsarbeiten Steinsarge angetroffen, die 

teilweise in mehreren Schichten iibereinander la- 

gen. Die archaologische Dokumentation ergab fol- 

gendes Bild30: Auf einem Gelande mit romischen 

Brandgrabem wurde eine rbmische villa rustica er

richtet. Nach der Auflassung des Landgutes erfolg- 

te die Eintiefung von Bestattungen in die Ruinen. 

1973 konnten noch zehn Graber, davon acht mit Sar- 

kophagen, dokumentiert werden. Weitere Bestattun

gen sind unbeobachtet zerstbrt worden31. In der Mit- 

te des 5. Jhs. wurde in der nach der Villenauflas- 

sung entstandenen Triimmerstatte das Grab 732, die 

Sarkophagbestattung eines der provinzialrbmischen

26 Back (Anm. 17) 81; 141 Taf. 15,4-6.

27 Zuletzt zusammenfassend: Fehr/Wegner (Anm. 14) 78-81.

28 Ament (Anm. 10) 28; 33 Abb. 2 unten.

29 Ament (Anm. 10) 19.

30 H. Eiden, Zehn Jahre Ausgrabungen an Mittelrhein und Mo

sel. Ausstellungskat. Koblenz. 2. Auflage (Koblenz 1977) 64 f.

31 Back (Anm. 17) 175.

32 Back (Anm. 17) 178.
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Bevolkerung zuzurechnenden Toten, angelegt33. Die 

Bestattung datiert nach den Grabbeigaben wohl noch 

vor der alamannischen Inbesitznahme des zentralen 

Neuwieder Beckens in den 60/70er-Jahren des 5. 

Jhs.34. Das Sarkophaggrab 4 dieser Sepultur zeigt 

mit seinem bereits in die 2. Halfte des 5. Jhs. datie- 

renden Beigabeninventar eigentlich spatantike For- 

men35. AuBerdem spricht auch die Bestattungssitte 

in einem Sarkophag dafiir, dass hier ein nichtgerma- 

ni scher Verstorbener zur letzten Ruhe gebettet wur- 

de36. Die der ersten frankischen Siedlergruppe37 zu- 

zuordnende und in der Zeit um 500 oder in den ersten 

Jahrzehnten des 6. Jhs. angelegte Bestattung 6, ein 

Erdgrab, iiberlagerte das Sarkophaggrab 738. Diesem 

Zeithorizont lasst sich auch das Grab 1. eine Bestat

tung mit walzenformigem Sarkophag39, zuweisen. 

Dagegen ist der Zusammenhang von Funden und Be

stattung bei dem Sarkophaggrab 3 nach U. Back un- 

sicher40. Demnach war der provinzialrbmischen oder 

in deren Tradition stehenden Bevolkerung von Polch 

das Brauchtum der Ruinenbestattung wahrend des 5. 

Jhs. n. Chr. gelaufig. Sie legte das nach U. Back als 

eher romanisch anzusprechende Graberfeld im Di- 

strikt “In den Jaichen” in einer Villenruine auf ei- 

ner kleinen Gelandekuppe an41. Die zugewanderten 

Franken fiihrten dann hier ab 500 n. Chr. den Brauch 

der Ruinenbestattung wahrend der 1. Halfte des 6. 

Jhs. fort.

Im Jahr 1928 wurden in Mdrz (heute Gemeinde 

Munstermaifeld, Kr. Mayen-Koblenz) (Abb. 1,8) ne- 

ben romischen Siedlungsresten drei Mannergraber 

des 7. Jhs. beobachtet42.

Das nordlich der Niederburg von Gondorf (Gde. 

Kobem-Gondorf, Kr. Mayen-Koblenz) gelegene 

Graberfeld des nachantiken Contrua (Abb. 1,9) be- 

saB ebenfalls eine bemerkenswerte Entwicklungsge- 

schichte. Nach M. Schulze-Dorrlamm wurde hier das 

Gelande eines wohl im 1. Jh. n. Chr. aufgelassenen 

friihrbmischen Brandgraberfeldes im 2./3. Jh. mit ei

ner groBen villa rustica iiberbaut. Nach der Zersto- 

rung dieses Gutes erfolgte in und um diese Ruinen

33 Back (Anm. 17) Taf. 34,4- 12.

34 Grunwald (Anm. 3) 50-52 mit Abb. 6.

35 Back (Anm. 17) 176 f. Taf. 35. Vgl. Grunwald (Anm. 3) 51.

36 Back (Anm. 17). 77.

37 Vgl. Grunwald (Anm. 3) 53 f. mit Abb. 8.

38 Back (Anm. 17) 177 f. Taf. 32,4-9.

39 Back (Anm. 17) 176 Taf. 32,1-3.

40 Back (Anm. 17) 77; 176 Taf. 33,7-8.

41 Back (Anm. 17) 93.

42 Back (Anm. 17) Taf. 21,4-8; 22-24. 

seit der 1. Halfte des 4. Jhs. die Anlage von Kbrper- 

grabern43. Dieser Bestattungsplatz wurde dann auch 

wahrend des Friihmittelalters kontinuierlich genutzt. 

Die Abfolge von Brandgrabem, villa rustica und 

Korpergrabem erinnert deutlich an den angesproche- 

nen Befund von Polch.

Bereits zu Beginn des 20. Jhs. fanden sich entlang der 

OberstraBe von Moselkern, Kreis Cochem-Zell (Abb. 

1,6), in einem ausgedehnten romischen Villenkom- 

plex fruhmittelalterliche Be stattungen44. Die Beiga- 

ben datieren iiberwiegend in das 7. Jh. n. Chr.45.

1975 wurden bei BaumaBnahmen in der Pfarrkirche 

St. Lucia von Lof, Kr. Mayen-Koblenz (Abb. 1,7), 

im westlichen Teil des Kirchenschiffes im Bereich 

einer antiken Badeanlage mehrere B estattungen fest- 

gestellt. Fur sie war der Estrich- und Ziegelplattenbo- 

den des romischen Gebaudes stellenweise aufgebro- 

chen worden. Von den sieben untersuchten B estat

tungen enthielt lediglich Grab 1 Beigaben des fort- 

geschrittenen 7. Jhs.46.

Bereits 1939 wies H. Stoll auf eine fruhmittelalter

liche Bestattung des spaten 7. Jhs. hin, die 1934 im 

Schutt einer romischen villa rustica bei Ruber, Kr. 

Mayen-Koblenz (Abb. 1,19), entdeckt worden war47. 

Eine fruhmittelalterliche Nekropole ist im Bereich 

der romischen villa rustica “Am Schwedenpfad” in 

Koblenz-Lay, Kr. Mayen-Koblenz (Abb. 1,11), seit 

1985 bekannt48. Die in diesem Jahr entdeckten Gra

ber datieren nach H. Neumayer in die jiingere Mero- 

wingerzeit49. BaumaBnahmen fiihrten 1986 zur Frei- 

legung von weiteren sechs Bestattungen, die - wie 

der Autor aus personlicher Beobachtung ausfiihren 

kann - teilweise direkt an die romischen Grundmau- 

em angelehnt und daher auf diese bezogen waren. 

Die damals geborgenen Beigaben datieren in das 7. 

Jh. n. Chr.

Von der antiken villa rustica bei Winningen, Kr.

43 Schulze-Dorrlamm (Anm. 13) 22 f.; 322.

44 Back (Anm. 17) 161 f.

45 Knochlein (Anm. 8) 203.

46 Back (Anm. 17) 152 f. Taf. 19,5-6.

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

Rhein. Vorzeit in Wort u. Bild 2, 1939, 134 Nr. 76.

48 H.-H. Wegner, Zur Bedeutung der archaologisch-historischen 

Quellen in den Ortslagen im landlichen Bereich. Denkmalpflege 

Rheinland-Pfalz 1985- 1986, 94 f.; H. Neumayer, Merowinger- 

zeitliche Grabfunde des Mittelrheingebietes zwischen Nahe- und 

Moselmiindung. Arch. Schr. Inst. Vor- u. Friihgesch. Johannes 

Gutenberg-Universitat Mainz 2 (Mainz 1993) 191.

49 Neumayer (Anm. 48) 136.
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Abb. 3: Forsthaus Remstecken, Stadt Koblenz, Kreis Mayen- 

Koblenz. Grabplan der friihmittelalterlichen Bestattung. Nach 

Grabungsbericht. Ausfiihrung: Autor/H. Kartes.

einsetzt60, ist bei diesem Kleeblattkrug noch nicht 

festzustellen. Man wird ihn wohl am ehesten in die 

zweite Halfte des 6. Jhs. oder in die Zeit um 600 

n. Chr. datieren kbnnen. Als Grabbeigaben konnten 

im Kopfbereich der Toten auBerdem 25 Perlen einer 

Halskette (Abb. 4,1) geborgen werden. Sie besteht 

aus elf kleinen Bemsteinen und 14 Perlen aus opa- 

kem Gias. Zwei polychrome gelbe Perlen sind mit 

braunen weitschleifig gekreuzten Wellenbandem, ei- 

ne weitere mit gekreuzten Wellenbandem und dazwi- 

schen liegenden Punkten verziert, was fur eine Datie- 

rung in die zweite Halfte des 6. Jhs. bzw. die Zeit um 

600 n. Chr. spricht61. Eine kleine kugelige Perle aus 

gelbem Gias belegt eine Datierung vor dem Jahr 610 

n. Chr.62. Eine Uberfangperle aus farblosem geripp- 

ten Gias in Form einer Reihenperle stellt eine fiir das 

60 Grunwald (Anm. 4) 30.

61 C. Theune-Vogt, Chronologische Ergebnisse zu den Perlen 

aus dem alamannischen Graberfeld von Weingarten, Kr. Ra

vensburg. Kleine Schr. Vorgesch. Seminar Marburg 33 (Marburg 

1990) 30; 41 fTyp51 f.

62 Theune-Vogt (Anm. 61) 32.

6. Jh. typische Form dar63. Das die Kette dominie- 

rende Element sind die kleinen Bernsteinperlen. Sie 

sind der Serie A nach M. Martin zuzurechnen und 

gelten fiir das mittlere und spate 6. Jh. als typisch64. 

Demnach sprechen die Grabbeigaben fiir eine Datie

rung des Grabes in die zweite Halfte des 6. Jhs. oder 

die Zeit um 600 n. Chr. Da die Frauenbestattung einst 

mit einer Trockensteinmauer eingefasst war, ist in- 

nerhalb dieses Zeitraumes wohl eine Beisetzung um 

600 n. Chr. am wahrscheinlichsten.

Bei dem limeszeitlichen Kastell von Bad Ems, 

Rhein-Lahn-Kreis65 (Abb. 1,14), sind zum einen 

die randliche Uberlagerung des Kastellvicusgelandes 

durch friihmittelalterliche Bestattungen66 und zum 

anderen ein weiterer Befund aus dem Distrikt “Ho- 

he Mauer” zu nennen. Hier wurden am Siidhang des 

Ehrlichs in die Ruinen einer an der RomerstraBe von 

Bad Ems nach Nievern gelegenen romischen Villen- 

anlage merowingische Graber eingetieft67.

H. Stoll berichtete 1939 von einigen im Be- 

reich des limeszeitlichen Kastells von Neuwied- 

Niederbieber68, Kr. Neuwied (Abb. 1,18), entdeckten 

frankischen Einzelfunden sowie einer 1931 hier fest- 

gestellten Einzelbestattung. Sprach Stoll noch vor- 

sichtig von einem moglichen frankischen Graber

feld69, so bestatigten weitere, 1965, 1968 bis 1970 

und 1980 beobachtete Graber, die in den romischen 

Ruinen eingerichtet worden waren, diese Vermu- 

tung70. In Neuwied-Niederbieber waren die Ruinen 

des ehemaligen Lagervicus, der vor den Toren des 

Militiirlagers lag und als Siedlung von Handiem und 

sonstigen Gewerbetreibenden anzusprechen ist, als 

Bestattungsort genutzt worden.

In den Gemauem der romischen villa rustica “Am 

Silberberg”, die im Marz 1980 bei der Trassierung 

der BundesstraBe B 267 am nordwestlichen Ortsrand 

von Ahrweiler, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler im 

Kr. Ahrweiler (Abb. 1,21), entdeckt und bis in den 

Herbst 1990 ausgegraben wurde71, konnten ebenfalls

63 Grunwald (Anm. 4) 77 mit Anm. 392.

64 M. Martin, Das spatrbmisch-friihmittelalterliche Graberfeld 

von Kaiseraugst, Kt. Aargau. Basler Beitr. Ur- u. Friihgesch. 5 A 

(Derendingen-Solothum 1991) 76 mit Anm. 69.

65 Zuletzt zusammenfassend: Fehr/Wegner (Anm. 14) 29-31.

66 Neumayer (Anm. 48) 144.

67 Neumayer (Anm. 48) 139.

68 Zuletzt zusammenfassend: Fehr/Wegner (Anm. 14) 92-95.

69 Stoll (Anm. 47) 125 Nr. 13 (Graberfeld Niederbieber IV).

711 Ortsakte des Landesamtes fiir archaologische Denkmalpflege 

in Koblenz.

71 Zuletzt zusammenfassend: Fehr/Wegner (Anm. 14) 32-35.
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Abb. 4: Forsthaus Remstecken, Stadt Koblenz, Kreis Mayen-Koblenz. Beigaben der Frauenbestattung. 1 Gias und Bernstein; 2 Ton. 1 

M. 1:2; 2 M. 1:4.

mittelalterliche Bestattungen nachgewiesen werden. 

Die Gebaude dieses am linken Ahrtalrand gelege- 

nen ausgedehnten Komplexes, der wenige Kilometer 

nordlich des Kartenausschnittes der Abbildung 1 und 

damit schon etwas auBerhalb des zu Beginn des Bei- 

trages umrissenen Arbeitsgebietes liegt, warden nach 

ihrer endgiiltigen Auflassung in der 1. Halfte des 5. 

Jhs. groBteils von Erosionsschichten uberdeckt. Nur 

wenige Mauerfluchten des Hauptgebaudes scheinen 

im friihen Mittelalter noch obertagig erkennbar ge- 

wesen zu sein. Im Siidteil des Badetraktes des Haupt

gebaudes konnte eine Gruppe von 32 beigabenlosen 

Bestattungen eines grbBeren Graberfeldes dokumen- 

tiert werden, die H. Fehr in das 8. Jh. n. Chr. datiert 

und als friihe Christen deutet72. Fehr interpretiert den 

Befund derart, dass zumindest der von den Grabem 

freie Raum 34 mit seiner Apside im 8. Jh. noch in- 

takt war und als Grabkapelle genutzt wurde73. Eeider 

ist dieser Ansatz archaologisch nicht fundiert nach

gewiesen und auch die Datierung der Graber etwas 

unsicher. Die Bestattungen kbnnten auch zu der jtin- 

geren, wesentlich haufiger und weit verbreitet auftre- 

tenden Gruppe der beigabenlosen Ruinenbestattun- 

gen der karolingisch-ottonischen Zeit zahlen74.

H. Fehr, Roemervilla. Fiihrer durch die Ausgrabungen am 

Silberberg Bad Neuenahr-Ahrweiler. Arch. Mittelrhein u. Mosel 

7 (Koblenz 1993) 31 Plan 5; 85.

73 Fehr (Anm. 72) 31.

74 Vgl. Knochlein (Anm. 8) 207.

Im Vorfeld von Andernach (Abb. 1,1), dem anti

ken Antunnacum, konnten im Bereich der ehemali- 

gen Klosterkirche St. Thomas Anfang der 50er-Jahre 

des 20. Jhs.75 innerhalb der Ruinen einer villa rusti- 

ca des 2./3. Jhs. rbmische und frankische Bestattun

gen nachgewiesen werden76. Nach J. Rbder war hier 

auf den Mauerfundamenten des rbmischen Landgu- 

tes eine Kirche errichtet worden, deren Innenauftei- 

lung einen Ghor- und einen Gemeinderaum erken- 

nen lieB. “Enter dem FuBboden des Gemeinderau- 

mes fand Rbder ungestbrte Graber des 6./7. Jhs., die 

ihrerseits altere Graber mit Keramik und Bronzen des 

4./5. Jhs. gestbrt hatten. Die Knochen der spatrbmi- 

schen Bestattungen waren bei der Neubelegung bei- 

seite geraumt worden.”77 K. Bbhner nimmt fiir die 

Kirche von St. Thomas einen spatrbmischen Vorgan- 

gerbau an78. Die spatantiken Bestattungen kbnnten 

sich daher vielleicht auf einen friihen christlichen

75 J. Rbder, Germania 31. 1953, 116.

76 H. Ament, Die Franken in den Rbmerstadten der Rheinzone. 

In: Die Franken. Wegbereiter Europas. Ausstellungskat. Berlin 

(Mainz 19972) 131 Abb. 91.

7 M. Bruckner, Die spatrbmischen Grabfunde aus Andernach. 

Arch. Schr. Institut Vor- u. Friihgesch. Johannes Gutenberg- 

Universitat Mainz 7 (Mainz 1999) 26.

78 K. Bbhner, Die Frage der Kontinuitat zwischen Altertum und 

Mittelalter im Spiegel der frankischen Funde des Rheinlandes. 

In: P. E. Hiibinger (Hrsg.), Kulturbruch oder Kulturkontinuitat 

im Ubergang von der Antike zum Mittelalter. Wege der Forsch. 

201 (Darmstadt 1968) 301 Anm. 19.
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Sakralbau bezogen haben. Dessen ungeachtet liegt 

hier aber ein weiterer Beleg vor, dass schon in rb- 

mischer Zeit Graber innerhalb von Ruinen angelegt 

wurden. Die datierbaren Beigaben der friihmittelal- 

terlichen Bestattungen gehdren der jiingeren Mero- 

wingerzeit an79. Diese Graber diirften aufgrund ih- 

rer raumlichen Zuordnung zum Gemeinderaum der 

fruhmittelalterlichen Kirche mit dieser im engen Zu- 

sammenhang gestanden haben und konnen wohl - 

wie noch zu zeigen sein wird - als Adelsbestattun- 

gen angesprochen werden.

Ahnlich zu bewerten sind die fruhmittelalterlichen 

Bestattungen, die im Moselmiindungsgebiet inner

halb von befestigten antiken Ansiedlungen entdeckt 

wurden. Der romischen Sitte, die in diesem Aspekt 

von den Franken aufgenommen wurde, entsprach 

die Lage dieser Graber nicht. Das romische Brauch- 

tum schrieb vor, die Toten extra muros vor den To

ren der Siedlungen an den herausfiihrenden Stra

iten beizusetzen80. Die dort im Bereich dieser Se- 

pulturen errichteten kapellenartigen Bauten dienten 

als Memorialkirchen dem Totenkult. Diesem Grund- 

satz widersprechen zwei Befunde aus Boppard, dem 

spatantiken Kastell Bodobrica (Abb. 1,13). Hier 

wurden 1939 beim Anlegen eines Kanalgrabens in 

der HindenburgstraBe (heute Simmerer StraBe) zwi- 

schen Turm IV und V der romischen Stadtsiidmau- 

er zwei frankische Bestattungen angeschnitten. Bei 

Grab 1 bildete die Stadtmauerinnenseite die Siid- 

wand der Bestattung81. Die im ehemals bebauten 

Areal von Bodobrica dokumentierten Graber datie- 

ren nach H. Neumayer in die jungere Merowinger- 

zeit82. Oft stehen solche Graber, die innerhalb von 

spatantiken Niederlassungen gefunden wurden, mit 

friihen christlichen Sakralbauten in Zusammenhang, 

die H. Ament als Bauten fur den Gemeindegottes- 

dienst interpretiert83. In Boppard konnte solch eine 

Kirche bisher im Umfeld der angesprochenen Gra

ber nicht nachgewiesen werden. Die Tauf- und Ge- 

meindekirche von Boppard ist an der Stelle der heu- 

tigen Severuskirche nachgewiesen. Mbglich ware ein 

zweiter Sakralbau aber durchaus. Die Lage der bei- 

79 H. Ament, Andemach im friihen Mittelalter. In: Andemach 

im Friihmittelalter - Venantius Fortunatus. Andemacher Beitr. 3 

(Andemach 1988) 11.

80 Ament (Anm. 76) 132.

81 Neumayer (Anm. 48) 175.

82 Neumayer (Anm. 48) 113.

83 Ament (Anm. 76) 133.

den Graber intra muros war jedenfalls fiir normale 

Bestattungen verboten.

Im mediterranen Raum sind Kirchengraber seit dem 

4. Jh. n. Chr. nachweisbar, wobei die Bestattung von 

Constantin dem GroBen intra muros in der Apostel- 

kirche von Constantinopel fiir den hohen Klerus, die 

frankischen Herrscher und die hoch gestellten Lai- 

en sicherlich impulsgebend war. Der Frankenkdnig 

Chlodwig folgte diesem Beispiel nach 507 n. Chr. 

durch die Errichtung seiner Kbnigsgrabkirche bei Pa

ris84. Diese Basilika wurde extra muros liber dem 

Grab der hl. Genovefa - und damit dem nach dama- 

liger Ansicht heilsbringenden Bestattungswunsch ad 

sanctos entsprechend - als dynastische Grablege er- 

richtet und nach dem Vorbild von Constantin in Con

stantinopel den Aposteln Peter und Paul geweiht85. 

Der klassisch-antike Grundsatz des Zwblftafelgeset- 

zes mit der raumlichen Trennung von Gottesvereh- 

rung und Bestattung der Toten wurde nun fiir den 

verbreiteten Wunsch nach der Nahe der Bestattun

gen zu den Glaubenshausern und zu den Heiligen mit 

ihrer heilsbringenden Wirkung eingeschrankt. Nach 

A. Burzler fand diese Entwicklung “offenbar wah- 

rend der ersten Halfte des 6. Jhs. im Codex Justi- 

nianus Beriicksichtigung, der Bischbfen und Mitglie- 

dem des Herrscherhauses das Kirchenbegrabnis in

tra muros erlaubte”86, ihre Legitimierung. Seit die

ser Zeit diirfte sich das Bestreben nach Kirchenbe- 

stattungen dann allgemein beim fruhmittelalterlichen 

Adel ausgebreitet haben. Der nun weltlichen Perso- 

nen erlaubte Zugang zu Kirchenbestattungen wird 

in kirchengeschichtlichen Belegen aber ausdriicklich 

als ein Privileg auserwahlter Laien bezeichnet87. In 

den in Kirchen erfolgten Bestattungen wird man da- 

her, wie dies H. Ament bereits 1970 herausstellte88, 

Adelsbegrabnisse sehen konnen.

Solche Bestattungen der ansassigen friihmittelalter- 

lichen Fiihrungsschicht sind in Koblenz (Abb. 1,15) 

anzunehmen. Hier fiihrten Bauarbeiten 1950 intra 

muros des spatantiken Kastells Confluentes89 zu Not-

84 A. Burzler, Archaologische Beitrage zum Nobilifizierungs- 

prozess in der jiingeren Merowingerzeit. Materialh. bayerische 

Vorgesch. A 77 (Kallmiinz/Opf. 2000) 21.

85 P. Perin, Paris, merowingische Metropole. In: Die Franken. 

Wegbereiter Europas. Ausstellungskat. Berlin. (Mainz 19972) 

123.

86 Burzler (Anm. 84) 21.

87 Burzler (Anm. 84) 22.

88 H. Ament, Frankische Adelsgraber von Flonheim. Germ. 

Denkmaler Vdlkerwanderungszeit B 5 (Berlin 1970) 161 - 163.

89 Zuletzt zusammenfassend: Fehr/Wegner (Anm. 14) 57-62.

103



Acta Praehistorica et Archaeologica 34, 2002

grabimgen des Staatlichen Amtes fiir Vor- und Friih- 

geschichte in der Liebfrauen-Kirche, bei denen J. Rd- 

der einen spatantiken GroBbau - nach H.-H. Wegner 

vermutlich ein Villengebaude - nachweisen konnte, 

in dessen Areal die Liebfrauen-Kirche heute steht. 

Nach einem hier dokumentierten Ambo und vermut

lich auch einem Altar wurde in dem spatantiken Bau 

im Fruhmittelalter eine Kirche eingerichtet, die auch 

in karolingischer Zeit als Saalkirche weiterhin be- 

stand. Der Ursprung dieses Gotteshauses diirfte nach 

H. Ament aber schon in spatromischer Zeit liegen90. 

Bei den Untersuchungen des Jahres 1950 wurde auch 

festgestellt, dass wahrend des 7. Jhs. im Kirchenin- 

neren eine Doppelbestattung erfolgte, die den Ambo 

teilweise abgrub91. Wahrend die eine Grablege zer- 

stort angetroffen wurde, war die andere weitgehend 

intakt. Die Frauenbestattung enthielt ein Paar silber- 

ner Ohrringe, wie sie um die Mitte des 7. Jhs. in Mo

de waren92. Das Doppelgrab, das, wie ausgefiihrt, 

als Adelsbestattung angesprochen werden kann, ist 

auf die fruhmittelalterliche Kirche und nicht auf den 

rbmischen Ruinenkomplex zu beziehen. Es stand si- 

cherlich im christlichen Glaubenskontext.

Eine weitere fiir Koblenz zu nennende Fundstelle 

friihmittelalterlicher Bestattungen in rbmischen Rui- 

nen ist die Kirche St. Kastor. Archaologische Un

tersuchungen wurden im Kirchenchor und im bst- 

lich anschlieBenden stadtischen Rosengarten in den 

Jahren 1988 und 1989 durchgefiihrt93. Diese ergaben 

folgendes Bild: AuBerhalb der spatantiken Stadtmau- 

er lag auf der damaligen Landzunge zwischen Mosel- 

miindung und Rhein bereits seit dem 1. Jh. n. Chr. ein 

gallo-rbmischer Umgangstempel94. Am selben Platz 

ist spater die St. Kastor-Kirche entstanden. Nach H.- 

H. Wegner wurde der rbmische Tempel im 677. Jh. 

zu einer kleinen frei stehenden christlichen Saalkir-

9(1 Ament (Anm. 76) 134. So auch: Neumayer (Anm. 48) 120.

91 Zusammenfassend: H.-H. Wegner, Die ersten Kirchen in Ko

blenz. Hinweise auf Religionsausiibung im spatantiken Con- 

fluentes. In: Ein Stuck Koblenz. Katholische Kirchengemeinde 

Liebfrauen 5 (Koblenz 1992) Ilf.

92 H. Ament, Die Stadt im frtihen Mittelalter. In: Geschichte der 

Stadt Koblenz. 1. Von den Anfangen bis zum Ende der kurfiirst- 

lichen Zeit (Stuttgart 1992) 74; Neumayer (Anm. 48) 189 Taf. 

22,7-8.

Zusammenfassend: H. Fehr, Vor- und friihgeschichtliche 

Funde im Chor von St. Kastor und bstlich davon. In: G. Stanzel, 

St. Kastor in Koblenz. Ausgrabungen und Bauuntersuchungen 

1985- 1990. Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz Forschungsber. 

3 (Worms 1998) 247-264.

94 Fehr (Anm. 93) 254 Abb. 7.

che umgebaut95, deren Wande die alten Mauerfluch- 

ten der rbmerzeitlichen cella teilweise aufnahmen96. 

In und um diesen als Grabkapelle (memoria, orato- 

rium) zu deutenden Kembau der spateren karolin- 

gischen Kirche, die kontinuierlich zu dem heutigen 

Gotteshaus ausgebaut wurde, erfolgten ab dem 7. Jh. 

Grablegungen97, die aber ebenfalls nicht auf die Rui- 

ne des rbmischen Tempels, sondem auf den friih- 

mittelalterlichen Sakralbau zu beziehen sind. Da die 

Bestattungen nach den bisher bekannten Beigaben 

im 7. Jh. - und damit in einer Zeit, als hier wohl 

eine Coemeterial-Kirche stand - einsetzten, schei- 

nen auch die intra ecclesiam bestatteten Toten dem 

Adel - vielleicht sogar als Kirchengriinder - oder 

dem Klerus zugerechnet werden zu kbnnen98.

Im Zentrum des Neuwieder Beckens liegt die Ort- 

schaft Kaltenengers, Kreis Mayen-Koblenz (Abb. 

1,16). Fruhmittelalterliche Funde wurden aus dieser 

Niederlassung bereits 1869 genannt und dann immer 

wieder bis 1957 gemeldet. Nach den Angaben von E. 

Hanel setzten die beigabenfiihrenden Bestattungen 

am westlichen Ortsausgang im Bereich der 1870 neu 

errichteten katholischen Kirche ein und lieBen sich in 

bstlicher Richtung auf einer Lange von mindestens 

300 m entlang der HauptstraBe nachweisen. Am bst- 

lichen Ortsausgang lagen weitere beigabenlose Be

stattungen (Abb. 5)". Ob hier ein Zusammenhang 

zwischen den beiden Fundstellen besteht und die Ne- 

kropole demnach mindestens 600 m lang war, ist un- 

klar. Sicher ist aber, dass die beigabenfiihrenden Gra

ber sich auf einem grbBeren Areal entlang der Haupt

straBe aufreihten. Wahrend der Verlegung einer Gas- 

leitung wurde am 23.09.1982 bei einer Ortsbesichti- 

gung durch die Archaologische Denkmalpflege Amt 

Koblenz neben beigabenlosen mittelalterlichen Be

stattungen an der Kreuzung HauptstraBe/Miilheimer 

StraBe ein rbmischer Keller dokumentiert. Die in der 

dortigen Verfiillungsschicht geborgene Keramik da- 

tiert in das 2. bis 4. Jh. n. Chr.100. Es ist also ein- 

deutig, dass hier im Bereich der friihmittelalterlichen

95 Wegner (Anm. 91) 13 f.

96 Fehr (Anm. 93) 263.

97 Fehr (Anm. 93) 259.

98 Vgl. Fehr (Anm. 93) 260.

99 E. Hanel, Die merowingischen Altertumer von Karlich und 

Umgebung (Verbandsgem. WeiBenthurm, Kr. Mayen-Koblenz). 

Arch. Schr. Institut Vor- u. Friihgesch. Johannes Gutenberg- 

Universitat Mainz 4 (Mainz 1994) 44 f.

1(1(1 A. v. Berg/H.-H. Wegner, Ausgrabungen, Funde und Befunde 

im Bezirk Koblenz. In: Ber. Arch. Mittelrhein u. Mosel 3 = Trie- 

rer Zeitschrift Beih. 14 (Trier 1992) 474 Abb. 67,2-6; 68,1 -5.
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Abb. 5: Rbmische und mittelalterliche Fundstellen im Bereich 

von Kaltenengers sowie Lage der neuzeitlichen Kirche und des 

burgus von Neuwied-Engers. ▲ rbmische Befunde, • Beiga- 

benlose Bestattung, £ Kirche, VZk Ausdehnung des fruhmittel- 

alterlichen Graberfelds, r*i Burgus von Neuwied-Engers. Nach 

Grunwald (Anm. 4) 6 Abb. 1. Zeichnung: M. Sturm.

Nekropole - wie ebenfalls westlich von Kaltenengers 

beim Werk Haring - rbmische Siedlungsfunde vor- 

liegen. Es sind aus Kaltenengers zwar keine fruhmit- 

telalterlichen Bestattungen in rbmischen Ruinen ar- 

chaologisch direkt nachgewiesen, die raumliche Na- 

he macht solche Graber aber sehr wahrscheinlich, 

denn der rbmische Keller diirfte am ehesten zu einer 

villa rustica gehbrt haben. Die auf die Nekropole zu 

beziehende Siedlung lag anscheinend, wie E. Hand 

dies ausfiihrt, im alteren Ortsbereich von Kaltenen

gers in der Nahe des Rheines101. Der Grund fur die 

Ansiedlung an dieser Stelle war wohl der heute abge- 

tragene Engerser Grund, liber den ein Rheiniibergang 

gefiihrt haben diirfte102 und in dessen Bereich da- 

her auch der spatantike burgus von Neuwied-Engers 

errichtet wurde. Wahrend der zweiten Halfte des 5. 

Jhs. bestanden demnach beiderseits des passierba- 

ren Rheines in enger Nachbarschaft die alamanni- 

schen Siedlungen und Graberfelder von Kaltenen

gers, Bendorf-Miilhofen und vielleicht auch schon 

Neuwied-Engers103, die dann von den Franken ab 

500 n. Chr. weiter genutzt wurden (Abb. 6).

11)1 Hand (Anm. 99) 44.

J. Hagen, Rbmerstrassen der Rheinprovinz. Erlauterungen 

zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz 8 (Bonn-Leipzig 

1923) 488.

103 L. Grunwald, Von Valentinian I. bis Karl dem GroBen. 

Spatantike und fruhmittelalterliche Spuren im Stadtgebiet von 

Neuwied-Engers. Heimat-Jahrbuch des Landkreises Neuwied 

2000, 43.

Zu den altesten Fundstiicken aus der Nekropole von 

Kaltenengers zahlt eine sehr weitmundige, konische 

Faltenschale (Abb. 7,2) aus blass-griinem Gias104. 

Dieses von E. Hanel bei ihrer Zusammenstellung 

der Objekte aus dem Graberfeld zwar angesproche- 

ne, aber nicht abgebildete GefaB105 ist eine typische 

Form des letzten Drittels des 4. Jhs. n. Chr.106 Fal- 

tenschalen treten aber auch noch nach der Mitte des 

5. Jhs. in Bestattungen auf107. Auch das Exemplar 

aus Kaltenengers diirfte erst nach den 60/70-er Jah- 

ren des 5. Jhs., in denen die Nekropole von Kalten

engers durch die einwandernden Alamannen in der 

Nahe ihrer neuen Niederlassung angelegt wurde, und 

wohl noch vor dem Beginn des 6. Jhs. als Altstiick 

in ein Grab gelangt sein. Dies entspricht nach dem 

von U. Koch fur Siiddeutschland erst jiingst vorge- 

legten Chronologiemodell einem Zeitansatz entwe- 

der in die SD-Phase 2 (ca. 460-480 n. Chr.) mit dem 

Beginn der friihmerowingischen Periode - also nach 

H. Ament der protomerowingischen Phase108 - oder 

in die SD-Phase 3 (480-510 n. Chr.) und damit in 

den alteren Teil der Phase AM I nach H. Ament109, 

den M. Kazanski und U. Koch neuerdings sehr sinn- 

voll mit AM la bezeichneten110. Die Aufteilung der 

Phase AM I in einen alteren Teil AM Ta und einen 

jiingeren Abschnitt AM lb mit der Zeittrennung um 

500/510 ist iiberregional sinnvoll und sollte generell 

erwogen werden111.

Das jiingste dem frankischen Graberfeld von Kalten

engers zuzuweisende Fundstiick ist eine Scheiben- 

fibel (Abb. 7,1), die eine menschliche Heiligenfigur 

mit Nimbus und Fliigeln zeigt. Die Vertiefungen wa- 

ren mit Grubenemail ausgefiillt. Dieses Schmuck- 

stiick wird bis in die jiingste Literatur immer wieder 

unter dem falschen Fundort Engers angesprochen112.

104 U. Koch, Die Gias- und Edelsteinfunde aus den Plangra- 

bungen 1967-1983. Der Runde Berg bei Urach 6 (Sigmarin- 

gen/Heidelberg 1987) 188 Nr. 17. Dort noch mit der falschen 

Fundortangabe Engers.

105 Hanel (Anm. 99) 56 Inv. Nr. 36,99.

106 Koch (Anm. 104) 186.

107 Bruckner (Anm. 77) 85.

108 H. Ament, Das alamannische Graberfeld von Eschborn 

(Main-Taunus-Kreis). Materialien Vor- u. Friihgesch. Hessen 14 

(Wiesbaden 1992) 41.

109 Koch (Anm. 2) 72-75; 81-85.

110 M. Kazanski/U. Koch, Die Chronologic im Barbaricum zur 

Zeit der groBen Volkerwanderung. In; A. Wieczorek/P. Perin 

(Hrsg.), Das Gold der Barbarenfiirsten. Schatze aus Prunkgra- 

bem des 5. Jhs. n. Chr. zwischen Kaukasus und Gallien. Publi- 

kationen des Reiss-Museums 3 (Stuttgart 2001) 85.

111 Vgl. Grunwald (Anm. 4) 11 f. mit Abb. 2.

""So etwa: K. Kruger, Eine Heiligenfibel mit Zellenemail aus
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Abb. 6: Topographische Lage der Graberfelder von Neuwied-Engers, Kaltenengers, Bendorf-Miilhofen sowie des burgus von 

Neuwied-Engers. Veranderter Ausschnitt nach Hanel (Anm. 99) Karte 3.1. Zeichnung: M. Sturm.

Abb. 7: Einzelfunde aus der Nekropole von Kaltenengers. 1 

Bronze; 2. Gias. M. 1:2.

treten sind (Abb. 6), hingewiesen113. Die raumliche 

Nahe zwischen Miilhofen und Engers und die Na- 

mensahnlichkeit von Engers und Kaltenengers ha- 

ben hier eine zu Verwirrungen fuhrende Entwick

lung genommen114. Solche mit Grubenemail verse- 

henen Heiligenfibeln sind im Neuwieder Becken zu- 

dem aus Andemach und vermutlich aus Kruft be- 

kannt115. Wahrend die Objekte aus Kaltenengers und 

Andemach Einzelfunde sind, soil das Schmuckstiick 

aus Kruft aus einer Bestattung des dortigen Reihen- 

graberfeldes stammen116. K. Kruger sieht die Her- 

kunft der Fibel aus einer Korperbestattung angesichts 

von Vergleichsstiicken aus spaten sachsischen Gra- 

bem durchaus als mbglich an, auch wenn sie einen

Verfasser hat bereits auf die Herkunftsverwechslun- 

gen, die zwischen den Graberfeldern von Neuwied- 

Engers, Kaltenengers und Bendorf-Miilhofen einge-

Ochtmissen, Stadt Liineburg, Ldkr. Luneburg. Zu Auswertungs- 

und Aussagembglichkeiten einer archaologischen Materialgrup- 

pe. Die Kunde N. F. 50, 1999. 182 Nr. 30; K. Kruger, Erne Hei- 

ligenfibel aus Cluvcnhagen, Gde. Langwedel, Kr. Verden. Die 

Kunde N. F. 51. 2000. 113 Abb. 7 Nr. 30; 115 Abb. 8 Nr. 30.

113 L. Grunwald, Neue Erkenntnisse zum frankischen Graberfeld 

von Engers, Stadt Neuwied (Rheinland-Pfalz). Arch. Korrbl. 23, 

1993, 237-240; Grunwald (Anm. 4) 5-7.

114 Hanel (Anm. 99) 50 Inv. Nr. 36,51.

115 K. Kruger, Eine Heiligenfibel mit Zellenemail aus Ochtmis- 

sen, Stadt Liineburg, Ldkr. Liineburg. Zu Auswertungs- und 

Aussagembglichkeiten einer archaologischen Materialgruppe. 

Die Kunde N. F. 50, 1999, 172 Nr. 5; 188 Nr. 43.

116 H. Ament, Die frankischen Grabfunde aus Mayen und der 

Pellenz. Germ. Denkmaler Vblkerwanderungszeit B 9 (Berlin 

1976) 66 Taf. 25,4.
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Zusammenhang mit anderen Inventarobjekten aus- 

schlieBt117. Der Verfasser hat sich an anderer Stel- 

le ebenfalls fur die Moglichkeit einer Herkunft der 

drei Heiligenfibeln des Neuwieder Beckens aus Kbr- 

perbestattungen ausgesprochen118. Angesichts neu- 

er Datierungsansatze, die fur das Aufkommen der 

Heiligenfibeln im zweiten Viertel119 bzw. der Mitte 

des 9. Jhs.120 eintreten, wird ein solcher Zusammen

hang fur das Neuwieder Becken aber immer unwahr- 

scheinlicher.

Auch im Bereich des spatantiken burgus von 

Neuwied-Engers, Kr. Neuwied121 (Abb. 1,17), ist 

eine friihmittelalterliche Bestattung anzunehmen. 

Nach den Unterlagen des Rheinischen Landesmuse- 

ums Bonn zahlte zu den 1818 bis 1820 im Bereich 

des burgus entdeckten Objekten auch ein 8,1 cm ho- 

her Becher aus hellgraubeigem Ton, dessen Ober- 

wand mit fiinf umlaufenden Rillen verziert ist (Abb. 

8). Nach dem Originalinventar des Ausgrabers, W.

Abb. 8: Einzelfund aus dem burgus von Neuwied-Engers. Ton. 

M. 1:2. Zeichnung: S. Kluge.

Dorow, aus den 20-er Jahren des 19. Jhs. wird er mit 

der Inventamummer U 808 als Einzelfund genannt. 

Bei einer spateren Abschrift dieser Bestandsaufli- 

stung wurde das GefaB dann falschlich mit der Her- 

kunftsangabe Neuwied aufgefiihrt. Der Becher kann 

117 Kruger (Anm. 115) 188 Nr. 43.

'18 Grunwald (Anm. 4) 166.

119 Kruger (Anm. 116) 158.

12(1 R. Bergmann, Karolingisch-ottonische Fibeln aus Westfalen. 

Verbreitung, Typologie und Chronologie im Uberblick. In: Chr. 

Stiegemann/M. Wemhoff (Hrsg.), 799 - Kunst und Kultur der 

Karolingerzeit. Karl der GroBe und Leo III. in Paderborn. Beitra- 

ge zum Katalog der Ausstellung Paderborn 1999 (Mainz 1999) 

441.

121 Zuletzt zusammenfassend: Fehr/Wegner (Anm. 14)44-47.

dem Typ Trier B6h nach A. Wieczorek mit versteil- 

ter, rillenverzierter Oberwand und gerundetem Um- 

bruch angeschlossen werden122. Obwohl das GefaB 

als Einzelfund angesprochen wurde, deutet sein un- 

beschadeter Zustand an, dass es aus einem undoku- 

mentierten Grab der zweiten Halfte des 6. Jhs. oder 

der Zeit um 600 n. Chr. stammt und als Beleg fur eine 

sehr wahrscheinlich im burgus von Neuwied-Engers 

ausgefiihrte Ruinenbestattung gelten kann.

Im Jahr 1878 wurden beim Bahnbau in Kattenes, 

Kr. Mayen-Koblenz (Abb. 1,20), sechs Graber mit 

Beigaben im Bereich anscheinend rbmischen Mau- 

erwerks entdeckt123. Leider sind die Funde aus den 

Bestattungen nur schriftlich bezeugt und heute ver- 

schollen. Auch ist der Nachweis von rbmischen Ge- 

bauden an der Fundstelle nicht ganzlich sicher. Da

her kann die Existenz von fruhmittelalterlichen Rui- 

nengrabem fur Kattenes nur als sehr wahrscheinlich 

gelten.

Die fruhmittelalterlichen B estattungen in rbmischen 

Ruinen sind - wie bereits angedeutet - keine auf 

das Moselmiindungsgebiet begrenzte Erscheinung. 

So lassen sich z. B. entlang des Mosellaufes immer 

wieder entsprechende Faile nennen124. Vom Mittel- 

abschnitt der Mosel stammt ein besonders interes- 

santes Beispiel: In der von der Mitte des 3. bis in 

das 5. Jh. betriebenen rbmischen Kelter von Erden, 

Kr. Bemkastel-Wittlich, konnten mehrere fruhmittel- 

alterliche Bestattungen des 7. Jhs. n. Chr. nachgewie- 

sen werden, die in den eigentlichen Kembau der An- 

lage eingetieft waren125. Dessen teilweise noch auf- 

recht stehende Mauem diirften nach der Meinung 

von K.-J. Gilles “eine Art von Umfriedung” gebildet 

haben. Bemerkenswert ist, dass eine der Grabgruben 

nacheinander viermal belegt wurde. Diesen Befund 

deutet Gilles zu Recht derart, “daB hier eine Fami- 

lie oder Sippe fiber einen langeren Zeitraum ihre To- 

ten bestattete”126. Offenbar hatte demnach eine be- 

sondere Bindung zwischen der rbmischen Ruine und

122 A. Wieczorek, Die friihmerowingischen Phasen des Graber- 

feldes von Riibenach. Ber. RGK 68, 1987 (1988) 380.

123 Back (Anm. 17) 146.

124 Knochlein (Anm. 8) 204 f.

125 K. J. Gilles, Erden, Kreis Bemkastel-Wittlich. Rdmische Kel

ter. In: H.-P. Kuhnen (Hrsg.), Archaologie zwischen Hunsriick 

und Eifel. Fiihrer zu den Ausgrabungsstatten des Rheinischen 

Landesmuseums Trier. Sehr. Rhein. Landesmuseum Trier 15 

(Trier 1999) 96 f., bes. 97 Abb. unten.

126 K.-J. Gilles, Neuere Forschungen zum rbmischen Weinbau 

an Mosel und Rhein. Sehr. Rhein. Landesmuseum Trier 11 (Trier 

1995) 37.
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einer Menschengruppe bestanden, die wohl eng mit 

den damaligen Jenseitsvorstellungen zusammenhan- 

gen diirfte.

Folgt man der Mosel flussaufwarts, so sind auch 

aus dem von K. Bohner bearbeiteten Trierer Land 

fur mehrere Fundstellen entsprechende, in romische 

Ruinen eingebrachte Bestattungen bekannt127. Und 

schlieBlich wies H. Schaaff 1993 fur das GroBher- 

zogtum Luxemburg auf neun vergleichbare Faile 

hin128. Die Sitte, Tote in romischen Gebauderesten 

beizusetzen, war also entlang der gesamten Mosel im 

Friihmittelalter verbreitet.

Doch wie sind solche Bestattungen nun zu interpre- 

tieren? Generell kamen die romischen Ruinen der 

besonders im 7. Jh. verstarkt auftretenden Ausklei- 

dung der Grabgruben mit Steinwanden entgegen129. 

Im Bereich der Trummerstellen war das Bauma- 

terial fur die Grabauskleidungen reichlich vorhan- 

den. Es ist sicher richtig, dass die meisten der friih- 

mittelalterlichen Ruinenbestattungen des Moselmiin- 

dungsgebietes in das 7. Jh. datieren, doch sind - 

wie ausgefiihrt - auch entsprechende Graber fur den 

Ubergang von der Spatantike zum friihen Mittelal- 

ter, z. B. aus Polch, Kr. Mayen-Koblenz, oder aus 

Newel, Kr. Trier-Saarburg130, und - wie zu Beginn 

dieses Beitrages angesprochen - aus Horb-Altheim, 

Kr. Freudenstadt, bekannt. Zu dieser Zeit war die 

Grabgrubeneinfassung mit Trockensteinmauem aber 

noch nicht gelauhges Brauchtum. Die rein funktio- 

nale Erklarung der Ruinenbestattungen mit dem vor- 

handenen Steinmaterial ist daher zu einfach. Wichtig 

scheint aber der Umstand zu sein, ob im Friihmit- 

telalter noch aufrecht stehende Mauerziige der romi

schen Gebaude vorhanden waren. War dies - wie z. 

B. auch bei der angesprochenen Nekropole auf dem 

Talberg bei Horb-Altheim - der Fall, so wurden sie 

oft als Bestattungsplatz verwendet131. Vielleicht ist 

diese Ortswahl damit in Zusammenhang zu bringen, 

127 Bohner (Anm. 59) 259.

128 H. Schaaff, Die Altcrtiimer der Merowingerzeit im GroBher- 

zogtum Luxemburg. Dossiers d’archeologie du musee national 

d'histoire et d’art 2 (Luxembourg 1993) 8 mit Anm. 39.

129 U. Koch. Statten der Totenruhe - Grabformen und Bestat- 

tungssitten der Franken. In: Die Franken. Wegbereiter Europas. 

Ausstellungskat. Berlin. (Mainz 19972) 733.

130 Knbchlein (Anm. 8) 204.

131 G. Wieland, AbschlieBende Untersuchungen im Bereich

des fruhmerowingerzeitlichen Friedhofes auf dem Talberg bei

Horb-Altheim, Kreis Freudenstadt. Arch. Ausgrabungen Baden-

Wiirttemberg 2000 (2001) 137; Bbhme (Anm. 16) 520.

dass nach spatantiker Tradition die Bestattungsplatze 

obertagig gekennzeichnet wurden132. Durch die noch 

obertagig sichtbaren Ruinenmauem war dies gege- 

ben und auBerdem eine teilweise sicherlich nutzbare 

Einfassung des Bestattungsareals vorhanden.

Bereits 1933 wiesen H. ZeiB133 und in seiner Nach- 

folge viele Wissenschaftler, wie z. B. 1969 H. Hinz, 

darauf hin, dass die Trummerstellen romischer Rui

nen landwirtschaftlich wenig niitzlich waren “und 

bauerlicher Sinn dieses Land fur die Toten als gut ge- 

nug empfand”134. Diesem Ansatz schloss sich auch 

K.-J. Gilles bei seiner Betrachtung der im Um- 

feld der am Mittellauf der Mosel gelegenen Stadt 

Zell, Kr. Cochem-Zell, nachzuweisenden friihmit- 

telalterlichen Bestattungen in romischen Ruinen an. 

Auch fur ihn liegt der Grund fiir diese Graber dar- 

in, dass “solche Triimmerstatten landwirtschaftlich 

nur schwer genutzt werden konnten”135. Diese Deu- 

tung mag zwar fiir raumlich begrenzte Siedlungssi- 

tuationen, wie sie im Moselkerbtal ohne Frage vor- 

liegen, stimmig erscheinen; Bestattungen, wie jene 

aus den villae rusticae von Winningen und Rem- 

stecken im Koblenzer Stadtwald sind hiermit aber 

nicht zu erklaren. Im Umfeld dieser beiden Graber 

sind keine fruhmittelalterlichen Siedlungen bekannt. 

AuBerdem spricht die Lage der Fundstellen auf den 

Gelandehbhen von Eifel und Hunsriick ohne direk- 

te Nachbarschaft zu B lichen eher gegen eine inten

sive Nutzung des Umlandes fiir Ackerbau und Vieh- 

zucht. Die in der Nahe liegenden frankischen Nieder- 

lassungen befanden sich in den geschiitzten Talem 

von Mosel und Rhein mit den dort vorhandenen na- 

tiirlichen Wasserlaufen. Trotzdem wurden in groBer 

Entfemung zu den eigentlichen Wohnorten in beide 

Ruinen Einzelbestattungen eingebracht. Dieser Um

stand spricht eher dafiir, dass der Grund fiir die friih- 

mittelalterlichen Bestattungen in romischen Gebau

deresten besonders in der damaligen Jenseitsvorstel- 

lung, dem Kontakt zwischen Jenseits und Diesseits, 

gesucht werden sollte.

Eine sozial bedingte Separierung diirfte fiir die friih- 

mittelalterlichen Ruinenbestattungen des landlichen

132 B. Paffgen/R. Ristow, Die Religion der Franken im Spiegel 

archaologischer Zeugnisse. In; Die Franken. Wegbereiter Euro

pas. Ausstellungskat. Berlin (Mainz 19972) 739.

1 “ H. ZeiB, Das Kontinuationsproblem im ratischen Flachland. 

Bayerische Vorgeschbl. 11, 1933, 46 f.

134 Hinz (Anm. 6) 75.

135 K.-J. Gilles, Die Geschichte der Stadt Zell-Mosel bis 1816. 

Schriftenreihe Ortschroniken des Trierer Landes 28 (Trier 1997) 

38.
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Moselmiindungsgebietes ebenfalls nicht ausschlag- 

gebend gewesen sein. Die Graber sind zwar in ein- 

zelnen Fallen - wie in Karden - als wohlhabend, nie 

aber als wirklich reich anzusprechen. Lediglich fur 

die Kirchenbestattungen wird man eine soziale Fiih- 

rungsschicht annehmen kbnnen, denn diese Bestat- 

tungsweise war in den romischen Stadten Privileg 

einflussreicher Familien. Vorbild dieser Graber in

tra ecclesiam war fur die frankische Oberschicht das 

merowingische Konigshaus, das seit Chlodwig Grab- 

kirchen benutzte136. Die Inventare der aus dem land

lichen Gebiet stammenden Bestattungen legen aber 

nahe, dass hier Mitglieder der normalen, Landwirt- 

schaft und Viehzucht betreibenden Bevolkerung bei- 

gesetzt warden.

Fiir die dicht bei oder in romischen vici oder Stad

ten gelegenen Graber ist die Deutung von R. Knoch- 

lein, dass die “speziell behandelten merowingischen 

Sonderbestattungen bzw. die durch letztere erschlos- 

senen Kapellen oder Kirchen letztlich in der Tradi

tion spatantiker Kirchengriindungen ... stehen”137, 

zwar eine mogliche Interpretation, jedoch scheint ein 

genereller Zusammenhang von friihmittelalterlichen 

Bestattungen in romischen Ruinen besonders fiir das 

endende 5. und das 6. Jh. mit damals schon vorherr- 

schenden christlichen Gedankengangen etwas ge- 

wagt. Sollten diese Bestattungen wirklich “die Vor- 

stellung einer Beisetzung in einem christlichen Sa- 

kralbau, einer Kirche im weitesten Sinn’’138, be- 

sessen haben, wie dies Knochlein formuliert? Be

sonders fiir die friihen germanischen Ruinenbestat- 

tungen scheint dieses eher unwahrscheinlich. Wenn 

man davon ausgeht, dass die Kirchenbestattungen im 

frankischen Konigshaus erst seit Chlodwigs Tod 511 

n. Chr. nachzuweisen sind, wer hat dann etwa gleich- 

zeitig, gepriigt durch christliches Gedankengut, in 

Polch, Distrikt “In den Jaichen”, in den Grabern 1 

und 6 Tote mit Waffen bestatten lassen? Mit der 

Taufe Chlodwigs 498/99 n. Chr. setzte eine Bekeh- 

rung der Franken zum Christentum athanasianisch- 

katholischer Auspragung ein139. Im 6. Jh. wurden 

selbst in Koln noch heidnische Kulte in einem Tem

pel abgehalten. Erst ab dem fortgeschrittenen 6. Jh. 

kann hier mit monumentalen christlichen Bauten ge- 

rechnet werden140. Auch der zu Beginn des Beitrages 

136 Koch (Anm. 129) 734.

137 Knochlein (Anm. 8) 207.

1 Knochlein (Anm. 8) 207.

139 Ament (Anm. 76) 137.

140 Paffgen/Ristow (Anm. 5) 152.

angesprochene, um 590 n. Chr. bestattete Adlige aus 

dem Holzkammergrab 2 von Morken war “mit seiner 

reichen Tracht- und Beigabenausstattung ... noch 

frankisch-germanischen Bestattungssitten verhaftet, 

wie sich an dem ‘Charonspfennig’ im Mund des To- 

ten und an den reichen Speise- und Trankbeigaben 

zeigt”141. Ein “Charonspfennig”, genauer ein Sceat- 

ta, konnte auch im Mund des 1986 in Koblenz-Lay 

im Bereich der villa rustica am Schwedenpfad be- 

obachteten Toten aus Grab 6 festgestellt werden142. 

Im Moselmundungsgebiet kann von einer ausgefiihr- 

ten Sitte der Grabbeigaben - einem heidnischen und 

vom Christentum abgelehnten Brauch - bis in das 

8. Jh. ausgegangen werden143. Es diirfte bis in die

se Zeit eine gegenseitige, kaum trennbare Durchdrin- 

gung christlicher und paganer Vorstellungen vorgele- 

gen haben, die zu einem Wesenszug merowingischen 

Glaubens wurde144.

Im Moselmundungsgebiet sind merowingerzeitliche 

Kirchenbauten aus den befestigten Stadten von An- 

demach, Koblenz und Boppard sowie den vici von 

Kobem, Mayen und Karden - also aus Often, wo si- 

cher eine von den Romanen, den Nachkommen der 

romischen Provinzialbevolkerung, tradierte christli- 

che Tradition vorlag - bekannt. Zu diesen Belegen 

kommen nach B. Paffgen und S. Ristow nur noch die 

im 7. Jh. n. Chr. gegriindeten Kirchen aus Fraukirch 

und Munstermaifeld145. Mit einer allgemein bei der 

landlichen Bevolkerung des Moselmiindungsgebie- 

tes gelaufigen christlichen Glaubensausrichtung ist - 

sieht man von den Stadten und vici ab - im 6. Jh. 

schwerlich zu rechnen. Ein langsames Durchsetzen 

scheint erst fiir das 7. Jh. wahrscheinlich, wobei die 

Grabausstattungen fiir ein langes Anhalten paganer 

Ziige im Christentum sprechen. Erinnert sei an die

ser Stelle nur an das um 700 in der immer fiir die 

friihen Christen an der Mosel als Zentrum herange- 

zogenen Ortschaft Karden146 angelegte Spathagrab

141 M. Schmauder, Grabpflege und Totenkult von der Spatanti

ke zum friihen Mittelalter. In: Spatantike und friihes Mittelalter. 

Ausgewahlte Denkmaler im Rheinischen Landesmuseum Bonn. 

Fiihrer des Rheinischen Landesmuseums Bonn und des Rheini

schen Amtes fiir Bodendenkmalpflege 134 (Koln/Bonn 1991) 4.

142 Freundliche Mitteilung. Dr. A. v. Berg, Koblenz, Archaologi- 

sche Denkmalpflege Amt Koblenz.

143 Grunwald (Anm. 4) 164- 166 mit Abb. 19.

144 Paffgen/Ristow (Anm. 132) 744.

145 B. Paffgen/S. Ristow, Christentum, Kirchenbau und Sakral- 

kunst im ostlichen Frankenreich (Austrasien). In: Die Franken. 

Wegbereiter Europas. Ausstellungskat. Berlin (Mainz 19972) 

409 Abb. 321; Back (Anm. 17) 88.

146 So zuletzt M. Thoma, der bereits fiir das 5. Jh. n. Chr. in Kar-
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71. Die Bestattungen aus Polch, Kr. Mayen-Koblenz, 

zeigen jedenfalls keinen Hinweis, dass hier zum Adel 

gehdrige Tote im christlichen Glauben zu Grabe ge- 

tragen warden. Es scheint hier doch eher ein anderer 

geistiger Hintergrund fur diese Bestattungen vorzu- 

liegen. Im Moselmiindungsgebiet sind nachweislich 

jedenfalls nur die angesprochenen Graber von An- 

demach, St. Thomas, sowie Koblenz, St. Kastor und 

Liebfrauen-Kirche, als Nachweise des Zusammen- 

hanges von fruhmittelalterlichen Bestattungen des 7. 

Jhs. und christlichen Sakralbauten anzufiihren. Bei 

alien anderen Fundstellen ist eine Begriindung der 

Ruinenbestattungen mit christlichen Motiven Speku- 

lation.

Zwar sind an Mosel und Rhein seit dem spaten 2. Jh. 

n. Chr. Christen zu vermuten und es war seit dem En- 

de des 4. Jhs. mit dem Codex Theodosianus die Aus- 

iibung alter Kulte verboten147, jedoch werden auch in 

der Spatantike nicht alle Anwohner im Moselmiin- 

dungsgebiet Christen geworden sein. Der sich im 

spatantiken Umfeld langsam entfaltenden Christiani- 

sierung wirkte dann seit der zweiten Halfte des 5. Jhs. 

n. Chr. der Zuzug der anfangs sicher rein heidnischen 

Alamannen und Franken entgegen. Nach der Phase 

der Vermischung christlicher und heidnischer Ele- 

mente in der frankischen Glaubensvorstellung wah- 

rend des 6./7. Jhs. n. Chr. wird man im Moselmiin- 

dungsgebiet erst ab der zweiten Halfte des 7. Jhs. mit 

einem sich langsam durchsetzenden glaubenskonfor- 

men Christentum ohne pagane Ziige bei alien Be- 

vblkerungsgruppen rechnen durfen, das sich dann im 

fortgeschrittenen 8. Jh. flachendeckend durchsetzte. 

Dieses Bild vermitteln jedenfalls die interpretierba- 

ren Grabbeigaben.

Doch wenn nicht der christliche Glaube die Grund- 

motivation fur die Anlage solcher Graber war, was 

dann? Bereits E. Salin sprach 1952 rituelle Beweg- 

grtinde als mbgliche Ursachen fur die Anlage solcher 

fruhmittelalterlichen Bestattungen in romischen Rui- 

nen an148. H. Hinz formulierte diese irrationale Mo

tivation wie folgt: “Die Ruinen waren der Ort jen- 

seitiger Umtriebe und vielleicht kultischer Handlun- 

gen von im einzelnen unbekannter Art.”149 Solche 

paganen Jenseitsvorstellungen und Bestattungsritua-

den ein solches Zentrum annimmt: M. Thoma, Hauser der Got

ter. Archaologie in Deutschland Heft 3, 2001, 21.

147 Paffgen/Ristow (Anm. 145) 407.

148 E. Salin, La civilisation merovingienne d’apres les sepultu

res, les textes et le laboratoire. 2 Les sepultures (Paris 1952) 11; 

201 f.

149 Hinz (Anm. 6) 75.

le kbnnten durchaus zur Wahl einer Ruine als Toten- 

statt gefiihrt haben150. Hier muss nicht zwingend von 

Szenarien diisteren Aberglaubens ausgegangen wer

den151 .

An dieser Stelle sei abschlieBend folgende These for- 

muliert:

Der Brauch, Tote in Ruinen zu bestatten, kam 

nach den Befunden aus Gondorf, Gde. Kobem- 

Gondorf, Polch und Andemach sowie wohl auch 

Karden im Moselmiindungsgebiet wahrend der 

provinzialrbmisch-spatantiken Zeit im 4./5. Jh. 

n. Chr. auf. Beispiele, wie Newel, Kr. Trier-Saarburg, 

oder Kallnach, Kt. Solothurn, sind Hinweise dar- 

auf, dass diese Entwicklung iiberregional stattge- 

funden haben diirfte152. Diesen Grabritus der Rui- 

nenbestattung iibten die Germanen dort, wo sie auf 

romischem Reichsgebiet ansassig waren, ebenfalls 

ab dieser Zeit zumindest im deutsch- und franzb- 

sischsprachigen Gebiet iiberregional aus. Jedenfalls 

sprechen Befunde, wie z. B. die genannten Graber 

von Horb-Altheim, die Nekropole von Furfooz, Prov. 

Namur, in Belgien153 oder ein bei Levoux, Dep. 

Puy-de-D6me, in Frankreich 1975 in einem gallo- 

rbmischen Gebaude dokumentiertes Frauengrab aus 

dem 2. Viertel bzw. der Mitte des 5. Jhs. n. Chr. hier- 

fiir154. Auch die in das Moselmiindungsgebiet einge- 

wanderten Franken legten ab 500 n. Chr. Bestattun

gen in romischen Ruinen an. Hierbei war das vor- 

handene Steinmaterial der Triimmerstatten, die fur 

Ackerbau- und Viehzucht ungeeignet waren, sicher- 

lich im 7. und 8. Jh. n. Chr. ein willkommener Ne- 

beneffekt. Ebenfalls konnten hier die noch oberta- 

gig sichtbaren Mauerfluchten sehr praktisch in die 

Graberfeld- bzw. Bestattungsabgrenzungen einbezo- 

gen werden. Die Wahl der romischen Ruinen war 

aber sicherlich auch mit der damaligen germanischen 

Jenseitsvorstellung zu begriinden. Vielleicht sah man 

durch die ehemaligen Wohnstatten eine besondere 

Nahe zu den Verstorbenen und dem Totenreich als 

gegeben an. Solche oder ahnliche heidnische Ansich-

140 So auch: Bohner (Anm. 59) 259.

141 Knochlein (Anm. 8) 207.

142 Knochlein (Anm. 8) 204; 206.

143 H. W. Bohme, Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jhs. zwi- 

schen unterer Elbe und Loire. Mtinchner Beitr. Vor- u. Friih- 

gesch. 19 (Mlinchen 1974) 288-290.

154 A. Wieczorek/P. Perin (Hrsg.), Das Gold der Barbarenftir- 

sten. Schatze aus Prunkgrabem des 5. Jhs. n. Chr. zwischen Kau- 

kasus und Gallien. Publikationen Reiss-Museum 3 (Stuttgart 

2001) 137 f.
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ten gingen ohne Frage wahrend des 6./7. Jhs. n. Chr. 

in die sich herausbildende Vermischung christlicher 

und paganer Ansichten ein. Das sich nur langsam ab 

der zweiten Halfte des 7. bis etwa in die Mitte des 8. 

Jhs. n. Chr. im Moselmiindungsgebiet durchsetzende 

glaubenskonforme Christentum wird auch die Rui- 

nenbestattungen aufgegriffen haben. Was lag da na- 

her, als ebenfalls fur christliche Sakralbauten rbmi- 

sche Ruinen zu nutzen und so - vielleicht in Form 

einer interpretatio Christiana — die heidnischen Ge- 

dankengange in das Christentum einflieflen und spa- 

ter ersetzen zu lassen. Hierbei waren aber offensicht- 

lich im Moselmiindungsgebiet noch bis in das spate 

Friihmittelalter Kirchenbestattungen mit Grabbeiga- 

ben mbglich.

Die Betrachtung der fruhmittelalterlichen B estattun

gen in romischen Ruinen ist mit vielen Unsicherhei- 

ten - wie z. B. die geringe Anzahl gut dokumentierter 

Befunde oder die nur teilweise vorhandenen Kennt- 

nisse zu den damaligen Glaubenvorstellungen - be- 

haftet. Sicherlich werden weitere Grabungen in romi- 

schen Villenanlagen zu einer besseren Einschatzung 

der Ableitung, Datierung und Verbreitung friihmit- 

telalterlicher Bestattungen in romischen Ruinen fiih- 

ren. Auch kdnnen immer wieder neue villae rusti- 

cae entdeckt werden, wovon das Moselmiindungsge- 

biet nicht ausgenommen ist. So wurde z. B. 1998 am 

nordbstlichen Ortsrand von Neuwied-Heimbach, Kr. 

Neuwied, in der Abteistrabe bei der Neuanlage ei

ner Gebaudeeinfahrt die Hypokaustanlage eines bis- 

her unbekannten romischen Gebaudekomplexes ent

deckt155. Da nur 200 m weiter westlich das seit lan- 

gem bekannte friihmittelalterliche Graberfeld “Auf 

den hundert Morgen” liegt156, ware die Entdeckung 

friihmittelalterlicher Bestattungen in dieser villa ru- 

stica durchaus denkbar.

Liste: Fundstellen friihmittelalterlicher Bestat

tungen in romischen Ruinen (Abb. 1).

1. Andemach, Kreis Mayen-Koblenz

2. Mayen, Kreis Mayen-Koblenz

3. Karden, Gemeinde Treis-Karden, Kreis Cochem- 

Zell

155 Freundliche Mitteilung Dr. R. Lahr, Kreisverwaltung Neu

wied, Untere Denkmalschutzbehorde.

156 Grunwald (Anm. 4) 191 Abb. 24.

4. Kobern, Gemeinde Kobern-Gondorf, Kreis 

Mayen-Koblenz

5. Polch, Kreis Mayen-Koblenz

6. Moselkern, Kreis Cochem-Zell

7. Lof, Kreis Mayen-Koblenz

8. Morz, Gemeinde Munstermaifeld, Kreis Mayen- 

Koblenz

9. Gondorf, Gemeinde Kobern-Gondorf, Kreis 

Mayen-Koblenz

10. Winningen, Kreis Mayen-Koblenz

11. Lay, Stadt Koblenz, Kreis Mayen-Koblenz

12. Forsthaus Remstecken, Stadt Koblenz, Kreis 

Mayen-Koblenz

13. Boppard, Rhein-Hunsruck-Kreis

14. Bad Ems, Rhein-Lahn-Kreis

15. Koblenz, Kreis Mayen-Koblenz

16. Kaltenengers, Kreis Mayen-Koblenz

17. Engers, Stadt Neuwied, Kreis Neuwied

18. Niederbieber, Stadt Neuwied, Kreis Neuwied

19. Ruber, Kreis Mayen-Koblenz

20. Kattenes, Gemeinde Lof. Kreis Mayen-Koblenz

21. Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kreis Ahrweiler

Abb. 1 mit Veranderungen nach: Grunwald (Anm. 

4) 159 Abb. 16. Ausfuhrung: M. Sturm, Winni- 

gen/Mosel. - Abb. 2-3 nach: Grabungsbericht der 

Archaologischen Denkmalpflege Amt Koblenz. Aus- 

fiihrung: Autor/H. Kartes, Hannover. - Abb. 4, 7: 

Autor. - Abb. 5 mit Veranderungen nach: Grunwald 

(Anm. 4) 6 Abb. 1. Ausfuhrung: M. Sturm, Winni- 

gen/Mosel. - Abb. 6: Veranderter Kartenausschnitt 

nach: Hanel (Anm. 99) Karte 3.1. Ausfuhrung: M. 

Sturm, Winnigen/Mosel. - Abb. 8: S. Kluge, Hanno

ver.
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