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Das im Vorwort zum ersten dieser Berichte aufgestellte Prinzip, die Bibliothek der RGK als 

Arbeitsgrundlage zu nehmen (Ber. RGK 51-52, 1970-1971, 285), hatte nach der Ubersiedlung des 

Verfassers nach Berlin nicht aufrecht erhalten werden konnen, wenn Frau D. Beck, Diplom- 

Bibliothekarin bei der RGK, den Verfasser nicht beziiglich der Neueingange auf dem laufenden 

gehalten hatte, ja, das Fehlen dieser Hilfe hatte die Fortfiihrung des Unternehmens iiberhaupt in 

Frage gestellt. Die RGK ermoglichte dem Verfasser ferner einen zweiwochigen Aufenthalt in 

Frankfurt im Marz 1978, wahrend dessen dieser Bericht groEtenteils abgefaSt werden konnte. 

Nennen wir schliefilich die hilfreiche redaktionelle Betreuung des Manuskriptes, so sind es wahr- 

lich genug Griinde, um der RGK fur ihre Unterstiitzung herzlich zu danken.



Themen der Forschung

Volker und Stamme

Der erste in diesem Jahr anzuzeigende Band ist Grundproblemen der frankischen 

Stammesgeschichte gewidmet.

7701 F. Petri, Die frankische Landnahme und die Entstehung der germanisch- 

romanischen Sprachgrenze in der interdisziplinaren Diskussion. Ertrage der 

Forschung 70. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977. 227 S., 

4 Karten.

Franz Petris Forschungsbericht „Zum Stand der Diskussion uber die frankische Land

nahme...zuerst erschienen 1950/51 in der Festschrift fur Hermann Aubin und in er- 

weiterter Form 1954 als Einzelschrift, bot der Fruhmittelalterforschung bis zuletzt eine 

zuverlassige Orientierung in den verwickelten Problemen, die sich bei der Erorterung der 

friihen Volkstumsverhaltnisse im Gebiet zwischen Rhein und Seine gestellt hatten. Mit 

sicherem Urteil waren hier die Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen 

gegeneinander abgewogen und aus allseitiger Sachkenntnis heraus zu einem Gesamtbild 

vereinigt worden. Wenn im ersten Teil des vorliegenden Bandes dieser erste Bericht in 

voller Lange wieder abgedruckt wird, so geschieht das mit gutem Recht; wesentliche Resul- 

tate sind in ihm festgehalten und in einer noch heute giiltigen Weise begriindet. Der 

Wissenszuwachs in dem seither verflossenen Vierteljahrhundert, welchen der den rest

lichen Teil des Bandes ausmachende Bericht II (fur 1953-1976, S. 199ff.) verzeichnet, 

nimmt sich daneben eher bescheiden aus.

Das gilt zumindest fur den Bereich der friihmittelalterlichen Archaologie, deren Er

gebnisse Petri wieder an erster Stelle einer Priifung unterzieht (S. 121-139). Die Theorie 

der Zuordnung spatantiker, mit Waffen und Fibeln ausgestatteter Graber in Nordgallien 

an Gruppen germanischen Volkstums war zur Zeit des ersten Berichtes schon formuliert 

(vgl. S. 15f.). Sie hat inzwischen in alien grundsatzlichen Belangen Bekraftigung, in Einzel- 

heiten auch Modifikationen erfahren (7103, 7401). Was die Frage der Unterscheidbarkeit 

von Franken und Romanen anhand des Fundstoffes der Merowingerzeit angeht, so folgt 

der erste Bericht (S. 27f.) wie auch der zweite (S. 123f.) den Resultaten K. Bohners. 

Neuere Arbeiten von P. Perin und F. Stein (73228; 7503 = 7610) stellen mehr Entwiirfe 

denn ausgearbeitete Studien zur Frage der frankischen Siedlung in Nordgallien dar. Je- 

doch laht ein S. 139 angefiigter Nachtrag erwarten, dal? in diesem Punkt die Forschung 

wieder starker in Flul? kommt. Dariiber hinaus gibt das archaologische Kapitel des Be

richtes II einen sehr gelungenen Uberblick uber andere wichtige Forschungsgebiete der 

friihmittelalterlichen Archaologie, die die Frage der frankischen Landnahme weniger 

direkt betreffen. Die soziale Struktur der merowingischen Gesellschaft, die Bedeutung reich 

ausgestatteter Graber wie der aus dem Kolner Dom oder von Krefeld-Gellep, die Aus- 

sagen der Grabfunde zur Siedlungsgeschichte, die kulturraumliche Struktur des ostlichen 

Merowingerreiches, Ausbreitung und Auswirkung des frankischen Einflusses in den Ge- 

bieten ostlich des Rheins, dies sind die wesentlichen Themen, zu welchen die archaolo

gische Forschung der letzten Jahre neue Einsichten beisteuern konnte. Diese Resultate in 

Projektion auf den historischen Hintergrund treffend charakterisiert und die damit be-
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fabte Literatur in Anmerkungen erschlossen zu haben, ist nicht das geringste Verdienst 

von F. Petris II. Bericht.

Es ist hier nicht zu erortern, ob die neuen Erkenntnisse der Sprachwissenschaft und 

der allgemeinen Geschichtswissenschaft die Lbsung des Landnahmeproblems mehr gefbr- 

dert haben als die der Archaologie. Im Endergebnis (S. 193f.) halt es Petri fur gesichert, 

dab eine frankische Besiedlung auch westlich der germanisch-romanischen Sprach- 

grenze stattgefunden hat, und zwar nicht nur im Zuge des ersten Vordringens der Franken 

nach Westen und Siiden, sondern auch in Form einer grundherrlich gelenkten Kolonisa- 

tion wahrend der Zeit der frankischen Herrschaft. Hand in Hand mit der ethnischen Aus- 

breitung des Frankentums ging eine politische Frankisierung, so dab sich auf der Grund- 

lage einer langdauernden germanisch-romanischen Symbiose ein iibernationales Reichs- 

frankentum ausbilden konnte.

Verglichen mit der umfassenden Analyse Petris nehmen sich die Bemerkungen 

Max Martins zu einem anderen Landnahmeproblem wie ein Aperqu aus:

7702 M. Martin, Die Ansiedlung der Burgunder in der Sapaudia. Mitteilungsbh 

Schweiz. Ges. Ur- u. Frtihgesch. 7, 1976 H. 28, 17, 1 Abb.

Zum Inhalt vgl. 7602.

Der Fundstoff aus einer Randprovinz des Merowingerreiches ist in der folgenden 

Publikation ausgebreitet und aufgearbeitet:

7703 E. James, The Merovingian Archaeology of South-West Gaul. Brit. Arch. 

Reports, Suppl. Ser. 25. Oxford 1977. 2 Bde. mit zusammen 529 S., 50 u. 

187 Abb.

Das zweibandige Werk ist die im wesentlichen unveranderte Reproduktion des Typo- 

skripts einer 1975 in Oxford vorgelegten Dissertation. Dem Vernehmen nach soil in ab- 

sehbarer Zeit ein Neudruck in technisch besserer Form erfolgen, weshalb wir uns hier auf 

eine knappe Charakterisierung beschranken wollen. Keinesfalls sollte jedoch iibersehen 

werden, dab die drucktechnisch in der Tat in mancher Hinsicht unbefriedigende Publika

tion durch die wissenschaftlich kompetente Verarbeitung eines groben und sehr ver- 

schiedenartigen Fundstoffes den Zugang zu einer merowingischen Fundprovinz eigener 

Pragung vermittelt, die vorher in einer derart umfassenden Weise nicht erschlossen war. 

Zwei Fundgruppen machen im wesentlichen den archaologischen Quellenbestand aus. 

Einmal die Grabbeigaben, besser: die als Bestandteile der Kleidung ins Grab gelangten 

unverweslichen Trachtstiicke. Das sind vor allem Schnallen; nur hbchst selten fanden sich 

Waffen oder Schmuck. Die andere Fundgruppe bilden die verzierten Sarkophage. Sie wur- 

den bisher von einer mehr kunsthistorisch orientierten, an altchristlichen Denkmalern ge- 

schulten Forschungsrichtung bearbeitet, wahrend die Grabbeigaben fur die von der 

Reihengraberforschung her kommenden Archaologen Interessen besafien. James stellt nun 

beide Komplexe gleichgewichtig nebeneinander und gewinnt ihnen sogar iibereinstim- 

mende Aussagen ab. Hinsichtlich der siidwestgallischen Sarkophage betont er weniger die 

antiken Traditionen - wiewohl diese natiirlich nicht vollig zu leugnen sind -, sondern 

charakterisiert sie vor allem als eine weitgehend selbstandige Hervorbringung des 5. Jahr- 

hunderts, der Zeit des tolosanischen Westgotenreiches also. Analog mbchte er die Ent

wicklung bei den Schnallen sehen. Die Wurzeln der die aquitanischen Schnallen umfassen

den Formenfamilie seien in selbstandigen Umformungen spatrbmischer Vorbilder zu su- 

chen, die im 5. Jahrhundert im Siidwesten Galliens entstanden seien und von dort auf den 

Norden Aquitaniens und letztlich auf ganz Gallien eingewirkt hatten. Dab wir dieser Ur- 

formen des 5. Jahrhunderts nicht habhaft sind, kann aus den herrschenden Uberlieferungs-
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bedingungen wohl erklart werden, verleiht dieser Auffassung aber doch den Charakter 

einer Hypothese. Unabhangig davon liegt der nicht zu unterschatzende Wert der Kapitel 

fiber die Schnallen und die Sarkophage in der griindlichen formenkundlichen Behandking 

der Fundstiicke und ihrer Gliederung nach regionalen und chronologischen Kriterien.

Diesem archaologischen Kernstiick der Arbeit geht ein Kapitel liber die historischen 

Gegebenheiten wahrend der Spatantike und wahrend des friihen Mittelalters voraus. Es 

folgen Abschnitte fiber die Grabsitten des friihen Mittelalters, fiber die Ansiedlung von 

Barbaren hauptsachlich aufgrund der Ortsnamen, fiber die auswartigen Beziehungen 

Aquitaniens nach numismatischen und archaologischen Kriterien, schliefilich fiber die 

architektonischen Denkmaler der Merowingerzeit. Eine Zusammenfassung der Ergeb- 

nisse wird in franzdsischer Sprache gegeben. Fundlisten, eine ausfiihrliche Bibliographic 

und der sorgfaltig gearbeitete Anmerkungsapparat werden auch einem ins Detail gehenden 

Informationsbediirfnis gerecht.

Den besonderen Vorzug dieser Arbeit macht aus, dafi sie bisher von verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen behandelte Quellengruppen analysiert und die gewonnenen 

Aussagen zu einer Synthese bringt. Als Monographic einer friihgeschichtlichen Fundpro- 

vinz kann man ihr beispielhaften Charakter zubilligen.

Die im folgenden anzuzeigenden drei Bande beschaftigen sich mit Nachbar- 

gebieten des Merowingerreiches unter jeweils besonderer Beriicksichtigung der 

Beziehungen, die zu ihm bestanden.

7704 Studien zur Sachsenforschung, hrsg. H.-J. Hassler. August Lax Verlags- 

buchhandlung, Hildesheim 1977. 472 S., zahlreiche Abb.

Aspekte der Sachsenforschung im weitesten Sinne sind das verbindende Thema der 28 Bei- 

trage dieses Sammelbandes, welcher dem verdienten Erforscher der Archaologie des 

Sachsenstammes, Albert Genrich, zum fiinfundsechzigsten Geburtstag gewidmet worden 

ist. Das chronologische Spektrum der Themen beginnt schon in der vorchristlichen Eisen- 

zeit (K. Tackenberg, Zur Bronzesitula von Biirstel; W. Wegewitz, Zur Stammesge- 

schichte der Langobarden der Spatlatene- und der romischen Kaiserzeit im Gebiet der 

Niederelbe). Untersuchungen zu Funden und Fundgruppen der romischen Kaiserzeit im 

freien Germanien bilden einen besonderen Schwerpunkt. Grabfunde werden vonE. Cosack 

(Das Kriegergrab von Hankenbostel aus der Alteren Romischen Kaiserzeit) sowie von 

W. A. Van Es und J. Ypey (Das Grab der „Prinzessin“ von Zweeloo und seine Bedeutung 

im Rahmen des Graberfeldes) behandelt, Opferfunde von H. Jankuhn (Archaologische 

Beobachtungen zur Religion der festlandischen Angeln), eine Wehranlage von H. Neumann 

(Die Befestigungsanlage Olgerdige und der jfitische Heerweg) und schliefilich eine Sied- 

lung von P. Schmid (Zum Siedlungssystem einer dorflichen Anlage des 2.-3. Jhs. n.Chr. im 

Kfistengebiet zwischen Elbe und Weser). Mit romischen Importen beschaftigen sich O. 

Harck (Einige rbmische Waffenfunde aus Nordostniedersachsen) und W. H. Zimmer

mann (Die Funktion des romano-keltischen Bronzegerates von Dorverden...); von ro

mischen Vorbildern abhiingig ist der von H. W. Bohme untersuchte spatkaiserzeitliche 

Giirtelbeschlag (Ein germanischer Giirtelbeschlag der Zeit um 400 aus Oberfranken). Die 

Ausfiihrungen von C. Redlich sind Fragen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte gewid

met (Handelszentren an der Elbe und die Marwedeler „Fiirstengraber“). Einzelprobleme 

der kaiserzeitlichen Keramik werden von J. N. L. Myres (Zoomorphic Bosses on Anglo- 

Saxon Pottery), B. Stjernquist (Neue Funde von GefaEen mit rohrenformigem Henkel) 

und V. Zedelius (Hannoversche Drehscheibenkeramik) erortert, wahrend V. I. Evison 

charakteristische spatkaiserzeitliche Fibelformen in ihrem siidostenglischen Verbreitungs- 

gebiet zusammenstellt (Supporting arm brooches and equal-arm brooches in England). 

Die sich anschlieEende Periode des friihen Mittelalters ist dutch einige Aufsatze vertreten, 

die Aspekte der merowingischen Archaologie unmittelbar betreffen und die wir deshalb 

weiter unten naher besprechen (7724, 7727, 7743, 7755). Ihnen an die Seite zu stellen sind
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zwei Studien zur Bildiiberlieferung des Nordens (K. Hauck, Schliisselstiicke zur Entziffe- 

rung der Ikonographie der D-Brakteaten; W. Holmqvist, Figiirliche Darstellungen aus 

friihgeschichtlicher Zeit). Nur schwach vertreten sind Arbeiten zur spatsachsischen Zeit: 

W. Ahrens, Eine Menschengruppe im Spiegel ihres Griiberfeldes. Hinzuweisen ist schliel?- 

lich auf eine forschungsgeschichtliche Untersuchung (W. J. de Boone, Geschichte der 

archaologischen Sachsenforschung in den nordlichen Niederlanden wahrend des 19. und 

der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts) und auf andere aus Nachbargebieten der Archao

logie (R. Drogereit, Die Christianisierung Wigmodiens; K. Duwel, Die 15. Rune auf dem 

Brakteaten von Nebenstedt I). Ein von R. Maier zusammengestelltes Verzeichnis der 

Schriften Albert Genrichs beschliefst den stattlichen Band.

7705 A. Lohaus, Die Merowinger und England. Miinchner Beitr. Mediavistik u. 

Renaissance-Forsch. 19. Arbeo-Gesellschaft, Miinchen 1974. 177 S., 11 Taf.

Wie die schriftlichen und die numismatischen Quellen, so werden auch die archaolo

gischen Funde auf ihre Aussagefahigkeit hinsichtlich der Beziehungen zwischen England 

und dem Kontinent wahrend des friihen Mittelalters gepriift. Dies geschieht in der Weise 

dab die zu dieser Frage in der Fachliteratur geaul?erten Ansichten in einer recht umfassen- 

den Weise gesammelt und vor allem unter drei Gesichtspunkten referiert werden: 1. Eth- 

nische Beziehungen, d. h. Erscheinungen, die auf eine Einwanderung von Bewohnern des 

Kontinents (Franken) schlief?en lassen. 2. Handelsbeziehungen, dokumentiert durch das 

Auftreten von Import- und Exportgtitern. 3. Anglo-friinkische Kontakterscheinungen, das 

sind Zeugnisse gegenseitigen Einflusses oder gemeinsamer Entwicklung in Kunst und ma- 

terieller Kultur. Ansatze zu einer selbstandigen und kritischen Beurteilung der archaolo

gischen Sachverhalte sind kaum vorhanden.

7706 J. Tejral, Grundziige der Volkerwanderungszeit in Mahren. Studie arch, 

ustavu Ceskoslovenske Akademie Ved v Brne, Reihe 4, 2. Academia Praha 

1976. 122 S., 37 Abb., 12 Taf., 2 Karten.

7707 J. Tejral, Abril? der Entwicklung in Mahren wahrend der Volkerwande

rungszeit. Alt-Thiiringen 14, 1977, 244-257, 2 Abb., 11 Taf.

Im Vorgriff auf eine umfassende, auch die Edition der archaologischen Quellen beinhal- 

tende Publikation, die dann neben das Inventar der bohmischen Funde von B. Svoboda zu 

stellen ware, gibt Verf. einen Abril? der Archaologie des 5. und 6. Jahrhunderts in Mahren. 

Das zumeist aus Grabern stammende Fundmaterial verteilt sich auf zwei Zeitstufen. Die 

Funde der alteren, vorlangobardischen Phase werden als eine Variante des donaulandi- 

schen Kulturkreises der Volkerwanderungszeit gesehen. In ihrem letzten Abschnitt, also 

im friihen 6. Jahrhundert, machen sich bereits westliche, merowingische Einfltisse geltend 

(7706 S. 34ff.). Der jiingere, bis um die Mitte des 6. Jahrhunderts reichende Zeithorizont 

wird durch elbgermanische Formenelemente gepragt und kann mit den Langobarden ver- 

bunden werden. Tejral bezweifelt, dal? es eine Kontinuitat zwischen der alteren donau- 

landischen und der jimgeren langobardischen Kulturgruppe gegeben hat; die in beiden 

Phasen belegten und deshalb bisher als kontinuierlich angesehenen Graberfelder liefern bei 

naherer Priifung Anzeichen ftir eine zeitweilige Unterbrechung der Belegung.

Eine auf das Interesse breiterer Leserkreise abgestimmte, jedoch auch ftir den 

Wissenschaftler vom Fach anregende Lektiire bietet der folgende Band:

7708 T. Capelle, Das Goldzeitalter. Archaologie der Volkerwanderungszeit.

Hoile Verlag, Baden-Baden 1976. 204 S., 44 Abb., 36 Farbtaf.
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Gegenstand der Betrachtung ist die germanische Welt der Volkerwanderungszeit und des 

friihen Mittelalters vornehmlich in archaologischer Sicht. Der Stoff ist thematisch ge- 

gliedert („Haus und Siedlung“, ,,Handel und Handwerk“ usw.) und fafit auf diese Weise 

oft zeitlich und raumlich weit auseinanderliegende Erscheinungen unter einem einheit- 

lichen Gesichtspunkt zusammen (vgl. z. B. S. 45f. zum Runden Berg, dessen verschiedene 

Bebauungsphasen in einem Gesamtbild zusammenflieEen). Die Herausarbeitung von Ent- 

wicklungsablaufen mub demgegeniiber in den Hintergrund treten. Die reichliche Bebilde- 

rung ist dem Verstandnis des Stoffes ebenso fbrderlich wie das Register seiner Erschlie- 

Eung. Das Bediirfnis nach weiterfiihrender Information vermag ein Literaturverzeichnis 

zu befriedigen.

Siedlungswesen

Eine systematische Darstellung der archaologischen Siedlungsforschung, ihrer 

Ziele und Gegenstande, ihrer Hilfsmittel und Methoden sowie ihrer beispielhaften 

Resultate hat H. Jankuhn gegeben:

7709 H. Jankuhn, Einfiihrung in die Siedlungsarchaologie. de Gruyter Studien- 

buch. Walter de Gruyter, Berlin - New York 1977. 203 S., 52 Abb.

Die behandelten Gegenstande sind vornehmlich aus dem Zeitraum der Friihgeschichte ge- 

wahlt und betreffen mehr den Raum nbrdhch der Mittelgebirgszone als den des Mero- 

wingerreiches. Zur merowingischen Archaologie vgl. bes. S. 76f.; 87ff. (Siedlungsbild nach 

Grabfunden, Landesausbau und Binnenkolonisation, Palaodemographie).

Fragen der friihmittelalterlichen Siedlungsgeschichte hat Walter Janssen in den 

beiden folgenden Aufsatzen behandelt, welche aus Vortragen hervorgegangen 

sind.

7710 W. Janssen, Some Major Aspects of Frankish and Medieval Settlement in 

the Rhineland. In: Medieval Settlement, Continuity and Change, hrsg. 

P. H. Sawyer (1976) 41-60, 10 Abb.

7711 W. Janssen, Dorf und Dorfformen des 7. bis 12. Jahrhunderts im Lichte 

neuer Ausgrabungen in Mittel- und Nordeuropa. In: Das Dorf der Eisen- 

zeit und des friihen Mittelalters, hrsg. bl. Jankuhn, R. Schutzeichel u. 

F. Schwind. Abhandl. Akad. Wiss. Gottingen, Phil.-Hist Kl., 3. Folge 101 

(1977) 285-356, 9 Abb., 12 Taf.

Die zuerst genannte Studie gibt einen Uberblick fiber den Forschungsstand zum fruhmittel

alterlichen Siedlungswesen im Rheinland. Im Vordergrund steht die Frage nach Kontinui- 

tat und Wandel der Siedlungen. Das betrifft einmal den Ubergang von der rbmischen zur 

frankischen Siedlungsweise, zum anderen die Veriinderungen, die das merowingische 

Siedlungsbild durch jiingere Entwicklungen (Landesausbau, Wiistungsperioden) erfahren 

hat. Seine Beispiele wahlt der Autor aus schon friiher von ihm behandelten Regionen des 

Trierer Landes und des Niederrheingebietes (7311, 7515).

Bei der Erbrterung des Verhaltnisses von rbmischer und frankischer Siedlung streift 

Janssen zuerst die Frage der Weiterbesiedlung rbmischer Stadte und betont - auch unter 

Hinweis auf Schindler 7308 daE die Sparlichkeit der archaologischen Zeugnisse vor 

einer allzu optimistischen Einschatzung des Umfanges der stiidtischen Kontinuitat warnen 

sollte. Eine deutliche Diskontinuitat ist in der Besiedlung des Landes zu verzeichnen. ,,Im
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gesamten ehemaligen Rbmerreich nbrdlich der Alpen gibt es keine sicheren Anzeichen fur 

die Wiederherstellung einer romischen villa rustica und ihre Wiederbenutzung fur Wohn- 

und Wirtschaftszwecke durch Franken oder Alamannen“ (S. 44). Nicht allein, dab die 

merowingischen Siedlungen an anderen Stellen liegen als die romischen, auch das friih- 

mittelalterliche Siedlungsgebiet deckt sich nicht mit dem der Antike. Nur die anbau- 

giinstigen Regionen des in der Rbmerzeit kultivierten Gebietes werden in der Merowinger- 

zeit besiedelt. Hier ware allerdings zu fragen, inwieweit dieser Riickgang der Siedlungs- 

flache schon in der spaten Rbmerzeit eingesetzt haben kbnnte. Die in diese Richtung wei- 

sende Fundkartierung H. Koethes (Germania 21, 1937, lOOff.) steht jedenfalls im Gegen- 

satz zu der Auffassung des Autors, dal? sich das Siedlungsgebiet im 4. Jahrhundert noch 

ausgeweitet habe (S. 45). Vermutlich sind auch die Verhaltnisse im Niederrheingebiet 

anders gewesen als im Trierer Land. Hdchst problematisch erscheint dem Verf. ferner die 

Festlegung des Beginns der frankischen Besiedlung (S. 49). Er betont mit Recht, dal? das 

kontinuierlich belegte Graberfeld von Krefeld-Gellep einen Sonderfall darstellt, aus wel- 

chem ein generelles Ankniipfen an die romischen Zustande nicht abgeleitet werden kann. 

Welche Gebiete von den Franken zuerst besiedelt worden sind, lief?e sich an einer Karte 

der datierten Reihengraberfunde ablesen, deren Fehlen Verf. S. 50 beklagt. Unverstandlich 

bleibt, warum er eine von K. Bohner, Rhein. Vierteljahrsbl. 15, 1950, 37 vorgelegte Karte 

fiir das Niederrheingebiet - datum geht es in diesem Zusammenhang - nicht gelten lassen 

will, zumal er sich wenig spater auf diesen Aufsatz bezieht, erkennbar an der Ubernahme 

einer nur dort gebrauchten, von Bohner spater revidierten Benennung und Begrenzung 

seiner Zeitstufen. Das Festhalten an iiberholten Chronologievorstellungen kbnnte aber er- 

klaren, warum Verf. der Ansicht ist, die merowingische Chronologic habe noch nicht den 

Genauigkeitsgrad erreicht, der ftir siedlungsgeschichtliche Zwecke notwendig sei. Man 

ist jedoch heute sehr wohl in der Lage, die unterschiedliche Zeitstellung der Friedhbfe von 

Miingersdorf, Junkersdorf und Iversheim zu erkennen (7753). Diese Graberfelder gelten 

dem Autor als reprasentativ ftir einen spatmerowingischen Horizont und geeignet, eine 

ziemlich spate frankische Besiedlung des Rheinlandes anzuzeigen (S. 49). Dabei war 

Miingersdorf in spatmerowingischer Zeit iiberhaupt nicht mehr belegt und setzt nicht 

anders als Junkersdorf schon in der friihen Merowingerzeit, in der Landnahmezeit sozu- 

sagen, ein. Iversheim freilich gehort in die jiingere Merowingerzeit, nicht aber der Beginn 

von Newel, wie Verf.S. 48 will (vgl. 7753, 77183). Bei dieserTendenz zur Spatdatierung er- 

gibt sich natlirlich leicht der Eindruck einer breiten Kluft zwischen der spatrbmischen und 

der merowingischen Siedlungsperiode (S. 50). Nach unserer Auffassung kann man in wei- 

ten Gebieten des Rheinlandes sehr wohl mit einer Konstanz des Siedlungsraumes in spat(!)- 

rbmischer und merowingischer Zeit rechnen, wahrend wir hinsichtlich der Diskontinuitat 

der einzelnen Siedlungsplatze die Ansicht des Autors voll und ganz teilen.

Das Thema des zweiten Beitrages ahnelt dem ersten, ist aber raumlich und zeitlich 

weiter gefafit. Bei dem Uberblick liber Resultate und Mbglichkeiten archaologischer Unter- 

suchungen an landlichen Siedlungen des Mittelalters bilden die Verhaltnisse der Mero

wingerzeit den Ausgangspunkt, auf welchen immer wieder zuriickgegriffen wird. Im 

Mittelpunkt der Betrachtung stehen jedoch die Siedlungen des hohen und spaten Mittel

alters. Nach folgenden Gesichtspunkten ist die Darstellung gegliedert: Lagetypen der 

Dbrfer; Wirtschaftsformen des landlichen Bereiches; Siedlungsformen und -grbl?e; Haus 

und Hof als Bauformen; Soziale und ethnische Strukturen; Siedlungsdauer. Der Aufsatz 

enthalt ein sehr niitzliches Verzeichnis der archaologisch erforschten Landsiedlungen von 

der Kaiserzeit bis zum spaten Mittelalter.

Im Zusammenhang mit dem eben angesprochenen Thema von Kontinuitat und 

Wandel ist hinzuweisen auf einen Tagungsbericht:

7712. F. Schwind, Beharrung und Wandel in Siedlungsraumen. Bericht liber die

2. Arbeitstagung des Arbeitskreises ftir genetische Siedlungsforschung in
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Mitteleuropa vom 19. bis 21. Juni 1975 in Munster. Zeitschr. Arch. Mittel- 

alter 4, 1976, 83-100.

Fur die Frage des Anfanges mittelalterlichen Befestigungswesens in der Zone ost- 

lich des Rheins ist der folgende Beitrag von besonderer Bedeutung.

7713 E. Gersbach, Zu Beginn und Funktion der Heuneburg bei Hundersingen 

a. d. Donau (Kreis Sigmaringen) in der Merowingerzeit. In: Festschrift 

Walter Drack (1977) 129-136, 4 Abb.

DaE der Burgberg der Heuneburg, die ihre Beriihmtheit ihrer Eigenschaft als „Fiirsten- 

sitz“ der Hallstattzeit verdankt, in wesentlichen Ziigen seines heutigen Erscheinungsbildes 

erst durch MaEnahmen des mittelalterlichen Burgenbaues gestaltet worden ist, war eine 

vorher nicht vermutete, erst im Verlauf der Ausgrabungen gewonnene Erkenntnis. Mit der 

Absicht, den Zeitpunkt des Beginns der mittelalterlichen Benutzungsphase naher zu be- 

stimmen, legt der Autor einige Funde aus dem Burgareal vor, zwei leichte Saxe, zwei Ton- 

gefaEe, einen Topferstempel und einen Schlaufensporn. Hatte letzterer zunachst AnlaE 

gegeben, den Beginn der mittelalterlichen Wiederbenutzung in spatmerowingische Zeit zu 

verlegen (Germania 44, 1966, 126), so lassen die anderen nun vorgelegten Stiicke dieses 

mutmaEliche Datum bis in die mittlere Merowingerzeit vorriicken. Der schon friiher ver

mutete Zusammenhang mit der Einrichtung von Huntaren durch die Franken - nach 

Janichen um 600 n.Chr. - gewinnt dadurch zusatzlich an Wahrscheinlichkeit.

Bestattungsplatze

7714 Die Ausgrabungen in St. Ulrich und Afra in Ausgburg 1961-1968, hrsg. 

J. Werner. Mit Beitriigen von A. Radnoti (f), W. Haas, W. Volkert, 

J. Werner, A. France-Lanord, W. Ruckdeschel, G. Ziegelmayer, 

H. U. Nuber, B. Bischoff, H. Fillitz, M. Weidemann, F. Prinz, G. Pohl,

B. Overbeck, P. R. Franke, W. Czysz, I. Fingerlin. Veroffentl. Komm. 

arch. Erforsch. spatrom. Ratien = Miinchner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 23.

C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen 1977. Bd. 1: Text mit 

584 S., 137 Abb., 19 Tab. Bd. 2: Tafeln mit 204 Taf., 1 Farbtaf., 2 Beil.

In der Fundgeschichte von St. Ulrich und Afra werden die negativen Auswirkungen einer 

irrigen wissenschaftlichen Theorie unmittelbar greifbar. Einer 1956 formulierten These 

zufolge sollte die alteste Afra-Kirche und ihre friihmittelalterlichen Nachfolgebauten an 

der Stelle der Godehard-Kapelle siiddstlich der heutigen Ulrich-und-Afra-Kirche gelegen 

haben. Daraus erklart sich eine gewisse Unbedenklichkeit des Vorgehens, als man 1961 in 

der Vierung der ehemaligen Abtei- und jetzigen Pfarrkirche mit dem Aushub fiir eine 

Unterkirche begann- mittels eines Baggers. Es ist das unschatzbare Verdienst A. Radnotis, 

die Bauarbeiten rechtzeitig iiberwacht und in ihrem spateren, immerhin verlangsamten 

Verlauf ein HochstmaE an archaologischen Befunden festgehalten zu haben. Das aus der 

Sicht der Wissenschaft dringend gebotene Verfahren der Plangrabung lief? sich jedoch nur 

auf einer sehr begrenzten Flache in der Siidostecke der Baugrube anwenden, immerhin mit 

dem Erfolg, daE hier der einzige geringe, fiir die Interpretation des Gesamtbefundes aber 

auEerst bedeutsame Mauerrest der merowingischen Afra-Kirche gefunden werden konnte. 

War die Chance einer systematischen Ausgrabung im Kircheninnern vertan, so wurde sie
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wenigstens fur die Bereiche auEerhalb genutzt. Zwischen 1963 und 1968 konnte ein grolse- 

res Areal siidlich der Kirche im Klostergarten untersucht werden, 1963 auch eine kleine 

Flache nordlich von ihr im Pfarrgarten.

Die Veroffentlichung der verschiedenen Grabungen, ihre Auswertung und mehrere in 

diesem Zusammenhang angestellte Spezialuntersuchungen machen eine Gesamtpublika- 

tion von respektablen Ausmafien und nicht minder beachtlichem wissenschaftlichem Ge- 

halt aus. 19 Namen von Verfassern wissenschaftlicher Beitrage oder Gutachten zahlt das 

Inhaltsverzeichnis auf, das zugleich die Gliederung des Werkes in zwei Dutzend thema- 

tisch zusammenhangende, fur sich jedoch selbstandige Abhandlungen erkennen lafit. Ein 

erster, der Krypta-Grabung von 1961/62 gewidmeter Teil, beginnt mit dem nachgelassenen 

Grabungsbericht von A. Radnoti (Die Grabungen in der Kirche St. Ulrich und Afra in 

Augsburg von Oktober 1961 bis Februar 1962, S. 1-49) und enthalt an dritter Stelle eine 

systematische Zusammenstellung der ,,Schriftquellen zur Baugeschichte ... vom 8.Jahr- 

hundert bis zum Jahr 1467“ von W. Volkert (S. 91-139). Auf beidem baut die Unter- 

suchung von W. Haas liber ,,Die Vorgangerbauten der Klosterkirche St. Ulrich und Afra“ 

(S. 51-90) auf: Deren vier sind aus erhaltenen Baubefunden zu erkennen, von welchen die 

drei jiingsten mit historisch bezeugten Baumalsnahmen des 10., 11. und 12. Jahrhunderts 

in Zusammenhang gebracht werden konnen, wahrend sich von dem altesten - eben jenem, 

von welchem Radnotis Plangrabung einen kleinen Teil erfafite - nur soviel sagen laEt, 

daf> er ,,nicht identisch mit dem iiberlieferten karolingischen Neubau ist“ (S. 89). Es ist 

allem Anschein nach merowingisch. Am spektakularsten ist die Merowingerzeit jedoch 

durch einige Graber vertreten; in der Folge der archaologischen Zeugnisse bilden sie den 

Angelpunkt und liefern die wesentlichen Hilfen zum historischen Verstandnis. J. Werner 

behandelt sie S. 141-189 zusammen mit den spatromischen. Dazu gehdren technologische 

Untersuchungen von A. France-Lanord (Etude du mobilier des tombes 1, 8 et 9, S. 191— 

199) und W. Ruckdeschel (Metallanalysen von Objekten aus den Grabern 1, 4, 8, 9 und 

30 ...“, S. 201-203, zusammen mit J. Werner) sowie eine anthropologische Unter- 

suchung der Skelettreste von G. Ziegelmayer (Anthropologische Befunde der Krypta- 

Grabung 1961/1962, S. 205-215).

Nichtmerowingische Funde behandeln H. U. Nuber (Romische Steindenkmaler..., 

S. 227-261), B. Bischoff (Die karolingischen Inschriftsteine..., S. 263-267: je zwei Grab- 

steine und Elogien von Bischofen des 9. Jahrhunderts!) und H. Fillitz (Deckel eines 

Reliquienkastchens..., S. 269-271: 12. Jahrhundert).

Uber die im Anschlufi an die Krypta-Funde in Gang gesetzten Grabungen in Pfarr- 

und Klostergarten berichtet im dritten und letzten Hauptteil des Buches G. Pohl (S. 401 ff.), 

wozu verschiedene Autoren einzelne Abhandlungen beigesteuert haben (P. R. Franke u. 

B. Overbeck S. 448ff. zu romischen Miinzen, W. Czysz S. 453ff. zu den mittelromischen 

Funden, J. Werner S. 457ff. zu den merowingischen und karolingischen Funden, I. 

Fingerlin S. 487ff. zu den Beigaben friihneuzeitlicher Graber und G. Ziegelmayer 

S. 519ff. abermals zu den Skelettresten). Das fur die Kenntnis der friihen Geschichte des 

Platzes wichtigste Ergebnis ist darin zu sehen, daf? diese Ausgrabungen eine gewisse Vor- 

stellung von der Ausdehnung der friihgeschichtlichen Bestattungsareale gewinnen lieEen. 

Spatromische Graber fanden sich sowohl im Norden als auch im Siiden der Kirche, ohne 

dal? eine Begrenzung der Belegung irgendwo zu erkennen gewesen ware. Dagegen wurden 

in dem grobflachigen Grabungsareal siidlich der Kirche (Klostergarten) merowingische 

Graber nur am nordlichen Rand angetroffen, also auf der dem Fundbereich Krypta zuge- 

wandten Seite. Unter den auf den gleichen Bereich beschrankten merowingischen Einzel- 

funden befindet sich iibrigens das einzige Fundstiick der alteren Merowingerzeit, eine 

bronzene Vogelfibel. Die - allerdings sehr kleine - Grabungsflache im Pfarrgarten hat 

iiberhaupt keine Spuren merowingischer Graber erbracht. Daf> das friihmittelalterliche 

Bestattungsareal gegeniiber dem romischen geschrumpft war und sich auf die nahere Um- 

gebung des Afra-Grabes konzentrierte, geht auch daraus hervor, dal? im slidlichen Bereich 

der Klostergarten-Grabung eine Grubenhiitte freigelegt werden konnte, deren Fundinhalt 

dem 7./8. Jahrhundert angehort.
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Ein Gesamtbild der Anfange von St. Ulrich und Afra, wie es sich aus den verschiede- 

nen Grabungen und Detailuntersuchungen ergibt, hat J. Werner in einem mitten im Buch 

zu findenden Abschnitt entworfen (Ergebnisse der Krypta-Grabung 1961/1962 fur die 

vorkarolingische Zeit, S. 217-225). Die alteste, deutlich falsbare Schicht sind die in alien 

Grabungsflachen einschlieElich der Ohlenroths bei der Godehard-Kapelle angetroffenen 

spatromischen Graber. AuEerst arm an Beigaben, sind sie nicht eben genau zu datieren, 

doch ist davon auszugehen, daE die Nekropole schon bestand, als die hl. Afra 304 den 

Martyrertod erlitt und dort beigesetzt wurde. Eine Memoria des 4. bis 6. Jahrhunderts ist 

anzunehmen und durch den Reisebericht des Venantius Fortunatus fur 565 auch bezeugt. 

Allerdings haben die Grabungen keine Reste von ihr erbracht; sie wird im Bereich ostlich 

der Krypta vermutet. Die Flache der Krypta-Grabung liegt jedoch fast vollstiindig inner- 

halb eines groSen friihmittelalterlichen Kirchenbaues. Seine siidliche Aufienmauer konnte 

die kleinflachige Plangrabung Radnotis in der Siidwestecke der Ausschachtung auf einer 

Lange von 2,5 m fassen. Sie wies dieselbe Ausrichtung auf wie die in der Nahe liegenden 

merowingischen Graber, von welchen eines an die durch Putzreste kenntliche Innenseite 

angebaut worden war. Die parallel verlaufende Nordmauer wurde innerhalb der Gra- 

bungsflache nicht angetroffen, daraus ergibt sich fiir den zu erschliefienden Kirchenbau 

eine Mindestbreite von 15 m. DaE samtliche merowingischen Graber des Kryptabereichs - 

mit Ausnahme des Sauglingsgrabes 17 siidlich der besagten Mauer - stets im Innern eines 

Gebaudes gelegen haben, geht vor allem aus ihren Erhaltungszustand hervor. In die aus 

Steinplatten hergerichteten Graber war nicht in der sonst gewohntenWeise Erdreich ein- 

gedrungen, und vor alien hatten sich organische Reste in einem ungewohnlichen Umfang 

erhalten. Nicht zuletzt dieser Umstand erlaubt eine sehr detaillierte und entsprechend 

ergebnisreiche Interpretation.

Zwolf Bestattungen der Merowingerzeit sind nach mutmafilichen Zerstdrungen durch 

mittelalterliche Baumalsnahmen im Krypta-Bereich noch erhalten geblieben. Davon konn- 

ten zwei nicht vollstandig untersucht werden. Unter den verbleibenden zehn befinden sich 

drei beigabenlose Steinplattengraber von Erwachsenen (3, 18, 19) und zwei Kinder- 

bestattungen mit geringen, auf weibliches Geschlecht deutenden Beigaben (11, 17). Beide 

Kinder sind in Kalksteinsargen beigesetzt worden. Vier Steinplattengraber mit Abdeck- 

platten und ein mit Ziegelplatten ausgelegtes und mit Holzbohlen eingefaEtes Grab ent- 

hielten fiir Mannerbestattungen typische Beigaben. Sie sind es, denen die wesentlichen Er- 

kenntnisse liber jene Bevblkerungsgruppe zu verdanken sind, die im friihen Mittelalter 

ihre Toten nahe bei dem Martyrergrab bestattete. Drei Graber enthielten Waffen: Grab 4 

und Grab 30 einen Sax mit zugehoriger Giirtelgarnitur, Grab 30 auch Toilettegeriit (Kamm, 

Nagelreiniger). Das Waffengrab Nr. 9 war reicher ausgestattet: Sax mit silberbeschlagener 

Scheide, eine Streitaxt uniker Form, eine Knochenschnalle mit Darstellung des Jonas- 

wunders, eine kleine Bronzeschnalle mediterraner Form, zwei Messer (darunter ein unge- 

wbhnlich breites ,,Tranchiermesser“), ein Kamm und ein Sporn. Grab 1 und Grab 8, die 

mit guten Griinden als Bestattungen von Klerikern angesprochen werden, enthielten keine 

Waffen. In beiden fanden sich dank der guten Erhaltungsbedingungen die Reste feiner 

Lederstiefel (caligae ), wie sie der schriftlichen Uberlieferung zufolge gerade von Klerikern 

gern zum Reiten benutzt worden sind. Grab 1 hatte am linken FuS einen Eisensporn mit 

kleiner Schnalle bewahrt, der entsprechende Bereich in Grab 8 ist leider gestort (zu einem 

mutmaElichen Klerikergrab mit Sporn aus Toul vgl. nun 77266). Ferner ist beiden Grabern 

die Beigabe eines Kammes und eines Messers gemeinsam. Beim Messer aus Grab 1 ist die 

mit Kupferblech eingelegte Klinge, bei dem aus Grab 8 die schon verzierte Lederscheide 

hervorzuheben. Dem Lagebefund nach gehorte zu dem Messer in Grab 1 ein zugespitzter 

Eisenstift, den Werner gerade im Zusammenhang mit dem Messer eher als Schreib- denn 

als Toilettegerat deuten mochte. Den Stand des in Grab 1 bestatteten Mannes kennzeichnet 

jedoch am besten der an seiner rechten Seite niedergelegte Holzstab, von welchem sich 

die bis in Schulterhdhe reichende Kriimme erhalten hat. Ob rasch zerfallene Reste eines 

Holzschaftes in Grab 8 von einem ebensolchen Krummstab stammen, ist nicht mehr aus- 

zumachen. Doch wird der geistliche Beruf des in diesem Grab Beigesetzten allein schon 

durch die Giirtelschliefie bezeugt, eine mit christlichen Symbolen geschmiickte Bronze-
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schnalle burgundischer Herkunft, welche hohl gearbeitet war und Beriihrungsreliquien 

oder Wallfahrtsandenken in Form von drei Wachskliimpchen, Leinen- und Wollfasern und 

einer Bliitenkapsel des Baumwollbaumes enthielt.

Der Interpretation dieser in mehr als einer Hinsicht auEergewohnlichen Grabfunde 

dienen drei umfangreiche Studien, die das zweite und mittlere Hauptstiick des Buches aus- 

machen. J. Werner (Zu den Knochenschnallen und den Reliquiarschnallen des 6. Jahr- 

hunderts, S. 275-351) untersucht das archaologische Umfeld der Giirtelschnallen aus den 

Grabern 8 und 9, zeigt ihre Verwurzelung im mediterran-christlichen Milieu auf und be- 

griindet die Annahme ihrer Herkunft aus dem Gebiet der Westschweiz und Burgunds 

(vgl. auch 7603). Der Klarung des Reliquienbegriffes im Zusammenhang mit dem Inhalt 

der Schnalle aus Grab 8 dient die kritische Uberpriifung der zeitgenbssischen Schrift- 

quellen durch M. Weidemann (Reliquie und Eulogie. Zur Begriffsbestimmung geweihter 

Gegenstande in der frankischen Kirchenlehre des 6. Jahrhunderts, S. 353-373). Den histo- 

rischen Hintergrund untersucht F. Prinz (Augsburg im Frankenreich, S. 375-398) und 

widmet dabei besondere Aufmerksamkeit jenen Einfliissen, welche von dem in Burgund 

gelegenen Reformkloster Luxeuil unter aktiver Fbrderung durch den frankischen Kbnig 

Dagobert I. in das rechtsrheinische Gebiet hineingewirkt haben. Diese historische Konstel- 

lation und der archaologische Befund, ,,daE unweit des Afra-Grabes mit den Grabern 1, 8, 

4 und 9 Bestattungen von zwei namenlosen hohen Geistlichen und zwei Adeligen fremder 

Herkunft etwa aus dem zweiten Drittel des 7. Jahrhunderts angetroffen wurden“ (Werner 

S. 220), fiigen sich zu einem Gesamtbild, das wir nicht besser als mit J. Werners Worten 

(ebd.) umreiEen kbnnen: ,,Nach dem Zeugnis des Venantius Fortunatus bestand 565 eine 

Kultstatte beim Afra-Grab, wo die Heilige verehrt wurde. Diese Memoria lag auf einem 

spatromischen Friedhof, auf dem - wenn auch entfernt vom Afra-Grab - auch im 6. Jahr- 

hundert bestattet wurde. Eine christliche Gemeinde einheimischer Romanen und Kleriker 

am Wallfahrtsort des Heiligengrabes ist demnach fur die zweite Halfte des 6. Jahrhunderts 

vorauszusetzen. Gegeniiber den Zustanden, die fur die Zeit des Venantius Fortunatus an- 

zunehmen sind, von denen sich aber bei der Grabung 1961/1962 keine archaologischen 

Spuren nachweisen lieEen, bedeutet die Entdeckung der Graber hochgestellter Fremder 

aus dem 7. Jahrhundert innerhalb einer groEen Steinkirche, dais sich die Situation am 

Afra-Grab und in Augsburg in der Zwischenzeit grundlegend geandert haben muE. Kleri

ker aus Burgund und Adelige, deren Ausstattung nach Siidfrankreich weist, diirften in 

Augsburg wohl erst unter der Regierung Dagoberts I. (623-639) und im Zeichen der von 

Luxeuil ausgehenden Missionsbewegung eine so bedeutende Rolle gespielt haben, wie es 

die Grabfunde bei St. Afra vermuten lassen.“

Aus einem gliicklichen, wenngleich unter mancherlei Unzulanglichkeiten geborgenen 

Fund ist durch die Zusammenarbeit vieler und durch meisterliche Interpretation ein Stuck 

historischer Erkenntnis geworden.

7715 U. Koch, Das Reihengraberfeld bei Schretzheim. Germ. Denkmiiler Volker- 

wanderungszeit, Ser. A, 13. Gebr. Mann Verlag, Berlin 1977. Teil I: Text mit 

225 S., 26 Abb., 4 Tab., 6 Farbtaf., 1 Beil. Teil II: Katalog mit 147 S., 

270 Taf.

Drei Tatsachen sind geeignet, die wissenschaftliche Bedeutung des Graberfeldes von 

Schretzheim herauszustellen: 1. Es handelt sich um einen ausgesprochen groEen Friedhof; 

630 Graber warden ausgegraben. 2. Mit geringen Einschrankungen (S. 11) kann das Gra- 

berfeld als vollstandig ausgegraben gelten. 3. Der Inhalt der Graber hat zu keinem Zeit- 

punkt eine Pliinderung erlitten. Wenn etwas diese in mehrfacher Hinsicht optimale 

Quellenlage beeintrachtigt, so der Umstand, daE es in der Zeit zwischen der Auffindung 

der Fundstiicke und ihrer Bearbeitung fur diese Publikation zu mancherlei Verlusten 

(materielle und in der Zuweisungsmbglichkeit) und Verwechslungen gekommen ist. In- 

dessen ist deren Zahl nicht so groE, daE man von einer empfindlichen Minderung der 

Aussagefahigkeit sprechen konnte.
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Daraus geht schon hervor, dal? die Ausgrabung langere Zeit zuriickliegt. Sie vollzog 

sich in zwei Abschnitten, zwischen 1890 und 1901 in 13 Grabungskampagnen bis Grab 344 

und wieder zwischen 1927 und 1934 in 9 Kampagnen. In der Zeit vor dem Zweiten Welt- 

krieg, sogar schon vor Beginn des zweiten Grabungsabschnittes, spielten die Funde von 

Schretzheim eine wichtige Rolle in der Diskussion um die Chronologic der Merowinger- 

zeit (S. 121.). Sie waren nach dem Krieg Gegenstand einer Tiibinger Dissertation von 

R. Roeren (1951), deren Inhalt die Autorin referiert (S. 131.); ein Abschnitt ,,Archaika“ 

ist ihr wbrtlich entnommen (S. 156).

Der Behandlung der Grablunde ist ein liir das Verstandnis des Werkes ungemein 

wichtiges Kapitel vorangestellt: ,,Chronologische Gliederung des Graberleldes44 (S. 15-47). 

Verl. liihrt aus, dal? sich ,,die an Hand der Schretzheimer Grablunde erarbeitete relative 

Chronologie ... in erster Linie aul die Bewertung aller Einzeltypen“ stiitzt (S. 15). Aus 

ihnen sowie aus den benachbarten Fundkomplexen von Sontheim a. d. Brenz und Nieder

stotzingen lassen sich Leitlormen liir einander abldsende Zeithorizonte aussondern. Erst 

hillsweise tritt die „Horizontalstratigraphie“ hinzu; sie ist abhangig von der Feststellung 

der Belegungsrichtung anhand der datierbaren Graber. Was die Datierung der einzelnen 

Graber anbelangt, so wird die Aussage der Lage ausdriicklich der der Beigaben unter- 

geordnet. Nach dieser methodischen Klarstellung lolgt eine Charakterisierung der ein

zelnen Zeitstulen. Verl. kann deren sechs unterscheiden, die nach derzeitiger Ansicht die 

Jahre zwischen 525/35 und 680 umlassen:

Stule 1: 525/35-545/50

Stule 2: 545/50-565/70

Stule 3: 565-590/600

Stule 4: 590/600-620/30

Stule5: 620/30-650/60

Stule 6: 650/60-680

Jeder einer Stule gewidmete Abschnitt enthalt zunachst die Zusammenstellung der 

Leitlormen, dann Angaben zum Belegungsgang (dazu jeweils ein Plan), eine Liste der zur 

jeweiligen Stule gehbrigen Graber sowohl aus Schretzheim als auch aus Sontheim und 

Niederstotzingen und schliel?lich Angaben zur absoluten Chronologie. Am Ende des 

Kapitels sind die datierbaren Graber in numerischer Reihenfolge und unter Nennung der 

liir die Datierung maEgeblichen Stiicke aulgeliihrt. Im Zusammenhang mit diesen grund- 

satzlichen chronologischen Erorterungen ware hinzuweisen aul die Kombinationstabelle 

der Beigaben aus Mannergrabern am Schlul? des Bandes (Tab. 1); ein Hinweis im Text 

lehlt, und daraus mag hervorgehen, dal? sie in der Argumentation nur eine untergeordnete 

Rolle spielt. Angelpunkt des Schretzheimer Chronologiemodells sind die „Leitlormen“, 

und ihre Aussonderung durch die „Bewertung aller Einzeltypen“ hat sich aul?erhalb und 

vor den hier fixierten Gedankengangen vollzogen - was die Stimmigkeit und Brauchbar- 

keit der Schretzheimer Chronologie in keiner Weise beriihrt.

Nur um den Umlang des Fundmaterials zu kennzeichnen, sei erwahnt, dais die 

Abbildung der Funde in Zeichnungen 188 grol?lormatige Taleln erlordert. Hinzu 

kommen 36 Fototaleln mit Abbildungen vor allem verzierter Stiicke und 45 Plane zur Ver- 

breitung einzelner Typen innerhalb des Graberleldes. Diese Taleln machen zusammen mit 

dem Katalog den Inhalt des zweiten Bandes aus, und an seinem Umlang ist zu ermessen, 

welch ein immenses Fundmaterial hier in einer alien Anspriichen geniigenden Weise doku- 

mentiert wurde. Die Aularbeitung dieses Fundstolfes unter altertumskundlichen Gesichts- 

punkten ist Aulgabe des Hauptstiickes im Textband („Die Beigaben44 S. 48-166). Wir 

miissen es uns versagen, hier aul Einzelheiten einzugehen, wollen aber zwei Dinge doch 

hervorheben. 1. Den olt stielmiitterlich behandelten Glasperlen gilt die besondere Aul- 

merksamkeit der Autorin. Sie sind in einer Typenliste aulgeschliisselt, die auch Angaben 

zur Datierung enthalt (S. 198-218), und aul sechs Farbtaleln von vorziiglicher Qualitat 

dargestellt. Dal? das Bemiihen um ihre bessere Erlassung seine Friichte tragt, ist daraus zu 

ersehen, dal? Perlen in alien iilteren Stulen unter den Leitlormen erscheinen, besonders aus- 

gepragt in Stule 4. 2. Das Graberleld von Schretzheim weist einen umlangreichen Bestand
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an GefiiEkeramik auf. Formenvielfalt einerseits und gute Datierungsmoglichkeiten anderer- 

seits werden Schretzheim kiinftig zu einem wichtigen Bezugspunkt bei der Beurteilung von 

TongefaEen im siiddeutschen Raum machen.

Aber das gilt eigentlich mehr oder minder fur alle in Schretzheim vertretenen Alt- 

sachenformen. Aus dem Schretzheimer Fundbestand ein fur einen weiten Umkreis taug- 

liches Chronologiemodell entwickelt zu haben, ist sicher das wichtigste Ergebnis der Be- 

miihungen der Autorin, wie dies auch das Hauptziel derjenigen war, die sich schon friiher 

mit diesem Fundkomplex auseinandergesetzt haben.

Aber damit erschopft sich der Ertrag dieser Studie keineswegs, vielmehr sind die de- 

taillierten Einsichten in die chronologische Struktur des Graberfeldes Voraussetzung fur 

weiterfiihrende „Ergebnisse zur Sozial- und Siedlungsgeschichte“ (S. 184-193). Verf. unter- 

sucht zunachst die fremden Einfliisse im Fundmaterial von Schretzheim. Besonders auf- 

fallig ist ein Komplex von thiiringischen Formen wahrend der ersten Belegungsphase. 

Daneben kommt aber in Grab 372 ein eindeutig nordfranzdsischer Fibelsatz vor, bestehend 

aus einem Biigelfibel- und einem Almandinscheibenfibelpaar, wie sie in der Sommegegend 

getragen wurden. Auch das nahebei gelegene Reitergrab 391 ist am ehesten in frankische 

Zusammenhange zu stellen. Solche und andere Beobachtungen fiihren Verf. zu der An- 

nahme, daE die ,,Siedlung an der Donau durch thiiringische Familien gegriindet“ worden 

ist, ,,ob unter dem Schutz des friinkischen Reiters oder durch Zwang, muE dahingestellt 

bleiben“ (S. 190). Es sei in diesem Zusammenhang an die Uberlegungen Max Martins zur 

Herkunft der Siedlungsgriinder von Basel-Bernerring erinnert (7622) oder an neuere 

Beobachtungen an einem mittelrheinischen Fundkomplex (77190), um darzutun, daE die 

Annahme eines Zustroms von Bevolkerungselementen aus dem Gebiet des heutigen 

Mitteldeutschland keineswegs aus der Luft gegriffen ist. In der nachstjiingeren Generation 

machen sich vor allem bstlich -langobardische Einfliisse bemerkbar, so daE Verf. sogar mit 

einem Zuwandern langobardischer Volkssplitter im Zusammenhang mit der Raumung 

Pannoniens rechnet. Langdauernde, in der Intensitat etwa gleichwertige Beziehungen be- 

standen auch zum frankischen Westen und nach Italien.

Aus GrdEe und Belegungsdauer des Graberfeldes sowie einem geschatzten Durch- 

schnittsalter der Bestatteten laEt sich ein Naherungswert fur die GrdEe der zugehbrigen 

Siedlung ermitteln: Sie diirfte zwischen 130 und 160 Einwohnern gezahlt haben. Nach der 

unterschiedlichen Beigabenausstattung zu urteilen, scheint diese Siedlungsgemeinschaft 

nach wirtschaftlichen Vermogen und sozialem Rang keineswegs homogen gewesen zu 

sein. Die Spitze der Sozialpyramide pragt sich offenbar in einer Reihe zeitlich aufeinander- 

folgender Reitergraber aus, die die Mittelachse des Graberfeldes einnehmen; „die mann- 

lichen Angehbrigen des Herrenhofes hatten offensichtlich das Privileg, auf der von Nord 

nach Siid verlaufenden Graberfeldachse beigesetzt zu werden“ (S. 191 Taf. 267).

7716 H. F. Muller, Das alamannische Graberfeld von Hemmingen (Kreis Lud

wigsburg). Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirtt. 7. Verlag 

Muller & Graf, Stuttgart 1976. 159 S., 59 Abb., 24 Taf.

In den Jahren 1965 und 1966 wurde im Ortsbereich von Hemmingen ein kleiner 

Reihengraberfriedhof mit insgesamt 59 Bestattungen ausgegraben. Die Grenzen des Gra

berfeldes wurden durch die Ausgrabung nahezu iiberall erreicht, nur nach Nordwesten hin 

konnte es sich noch fortsetzen. Beeintrachtigt ist der Quellenbestand durch die Tatsache, 

daE 40% der Graber sich als beraubt erwiesen. Jedoch lieEen die erhaltenen Beigabenreste 

in vielen Fallen einen sicheren RiickschluE auf die Qualitat der urspriinglichen Beigaben

ausstattung zu und erlaubten vor allem eine Datierung. Denn darin liegt die besondere 

Eigenart dieser Nekropole: ,,Die Funde gehoren der friihen Reihengriiberzeit an und recht- 

fertigen den Versuch, den chronologischen und soziologischen Standpunkt der Genera

tion naher zu untersuchen, die den Bestattungsbrauch der Reihengrabersitte im Lande 

eingefiihrt hat“ (S. 9).
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Die Bearbeitung des Fundstoffes beginnt nach der Darstellung der topographischen 

Situation mit einem kommentierten Fundkatalog (S. 16-94). Das folgende Kapitel ,,Be- 

merkungen zu einzelnen Fundgattungen“ (S. 95-120) geht noch einmal auf einzelne Fund- 

gruppen irn Zusammenhang ein, und zwar auf die Langschwerter, die Biigelfibeln und die 

Tongefafie. Bei den Spathen lassen sich bei Einbeziehung von Vergleichsfunden vornehm- 

lich aus dem alamannischen Raum aufgrund unterschiedlicher Formmerkmale der 

Scheidenbesatze zwei Typen unterscheiden, die durch die Schwerter aus Grab 25 und aus 

Grab 2 reprasentiert werden. (Von beiden Stricken sind nach der Pltinderung des Grabes 

nur Scheidenreste erhalten.) Sie bezeichnen zwei Zeithorizonte, den der Childerich- und 

den der Chlodwigzeit. In die zweite Halfte des 5. Jahrhunderts gehdrt auch die Spatha aus 

Grab 21, ein weiteres Exemplar des in Krefeld-Gellep Grab 43 beispielhaft vertretenen 

Typs, mit welchem sich J. Werner schon bei fruherer Gelegenheit beschaftigt hat. Einen 

sehr vielgestaltigen Fundkomplex stellen die 42 Biigelfibeln (aus 20 Grabern) dar, die hau- 

figste Fundgattung in Hemmingen iiberhaupt. Sie stammen iiberwiegend aus frankisch- 

alamannischen Werkstatten, nur vier Graber enthielten Biigelfibeln ostlicher Provenienz 

(Thiiringen, Bbhmen, Donaugebiet). Auch bei den Tongefafien durchmischen sich ein- 

heimische und fremde Komponenten; eindeutig friinkischer Herkunft sind die Glasgefafie 

(drei Glockenbecher, eine Glasschale, ein Spitzbecher).

Aus dem folgenden Kapitel ,,Grabbeobachtungen“ (S. 121-139) verdienen zwei Ge- 

dankengange als besonders merkenswert hervorgehoben zu werden. 1. In einem Abschnitt 

iiber den Grabraub setzt sich Verf. mit der auf C. Redlich zuriickgehenden These aus- 

einander, der im 7. Jahrhundert einsetzende Grabraub hange mit Veranderungen im Erb- 

recht zusammen, gewissermafien mit dem Verlust des Eigentumsrechtes des Toten an 

seinen Beigaben, und sei von den Nachkommen ausgeiibt worden, oft in Kenntnis des 

Grabinhaltes. In Hemmingen und auch anderswo (z. B. Riibenach 7315 S. 134) lal?t sich 

jedoch zeigen, dal? eine solche Kenntnis des Grabinhaltes nicht durchgiingig bestand. 

Heimlichen Diebstahl als kriminelle Einzeltat mag es zwar gegeben haben, gravierender 

diirfte aber nach Einschatzung des Autors ,,offener Raub durch Gruppen von Pliinderern 

als Folge von Fehden und Kriegsziigen“ (S. 125) gewesen sein. 2. Bei der Betrachtung der 

Beigabensitte trifft Verf. eine wohliiberlegte Unterscheidung zwischen dem, was der be- 

statteten Person aufgrund einer offenbar als verbindlich angesehenen Norm ins Grab 

folgte, und dem, was beizugeben sozusagen ins Ermessen der Angehdrigen gestellt war. 

„Sowohl bei den Mannerbestattungen als bei den Frauengrabern konnen wir demnach 

zwei verschiedene Formen der Bestattungssitte unterscheiden: einmal die strenge Befol- 

gung einheitlicher Normen, die sich in Frauengrabern auf die Kleidung und deren Zube- 

hor erstreckt und in Mannergrabern bei der Waffenbeigabe getibt worden ist, und zum 

andern eine ganz unterschiedlich gehandhabte Art des Beigabenbrauchs, die zusatzlichen 

Schmuck in Frauengrabern, Gebrauchsgegenstande und vermutlich ... Beigabe von Speise 

und Trank bei beiden Geschlechtern umfafit. Da es sich in einem Fall um eine einheitlich 

geiibte Sitte, im anderen um eine ganz heterogene Erscheinung handelt, beruhen beide 

Formen auf verschiedenen Motiven“ (S. 135). Diese Motive haben keine eigentumsrecht- 

liche Begriindung. „Ein kausaler Zusammenhang zwischen Beigabenbrauch und Erbgang 

ist nicht zu erweisen“ (ebd.).

In der ,,Auswertung“ (S. 140ff.) sind die Ergebnisse iibersichtlich dargestellt. Zunachst 

zur Datierung: Nach iiberzeugender Ansicht des Autors beginnt die Belegung in der 

frtihen Childerichzeit und reicht iiber etwa 60 Jahre bis ins friihe 6. Jahrhundert, reicht 

also etwa von 460 bis 520 n.Chr. Innerhalb dieser Zeitspanne glaubt Verf. auch iiber- 

regional zwei Fundhorizonte unterscheiden zu konnen, deren Grenze etwa beim Jahr 500 

liegt. Einen einsinnig gerichteten Belegungsablauf innerhalb des Graberfeldes kann man 

nicht feststellen; die Beisetzung scheint in Gruppen erfolgt zu sein und von zwei oder drei 

Stellen zugleich ihren Ausgang genommen zu haben. Dem sozialen Rang nach ordnet Verf. 

die bei Hemmingen beigesetzten Personen einem „gehobenen Kriegerstand“ wohl noch 

von Adelsrang zu, der zwischen der hoheren Adelsschicht der Goldgriffspathatrager und 

der Schicht der gewohnlichen Krieger einzureihen ware. Verf. scheut nicht eine Gleich- 

setzung mit Rangstufen, die fur die spatromische Zeit bei Ammianus Marcellinus be-
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schrieben werden: Die Rechtsnachfolger der Reges und Regales seien in Goldgriffspatha- 

tragern, die der Optimates in gehobenen Kriegern wie denjenigen von Hemmingen zu 

erblicken, wahrend die iibrigen Bewaffneten zum Populus zu zahlen seien.

Gerade das zuletzt Referierte kann zeigen, welches Mai? an Originalitat die Arbeit 

Mullers besitzt, denn Riickschliisse von bestimmten Ausstattungstypen auf historisch 

bezeugte soziale Schichten gelten ja bereits seit langem als untunlich. Diese Selbstandigkeit 

des Urteils bewahrt sich auch in anderen Zusammenhangen. Deshalb mul? man es als 

bedauerlich empfinden, dal? diese Untersuchung so lange auf ihr Erscheinen hat warten 

miissen. Das Vorwort besagt, dal? das Manuskript seit Fruhjahr 1972 unverandert sei. 

Tatsachlich reicht die im Text verarbeitete Literatur kaum fiber die sechziger Jahre hinaus. 

So ist ein Aufsatz von U. Koch, Bayer. Vorgeschbl. 34, 1969 (1970) zur Frage der kleinen, 

friih abbrechenden Nekropolen Siiddeutschlands nicht mehr angefiihrt, obwohl dieses 

Phanomen in dem siedlungsgeschichtlichen Schlul?kapitel S. 153 ausfiihrlich behandelt 

wird. Dai? die gedankenreiche Arbeit Mullers gerade in der Debatte um sozialgeschicht- 

liche Phanomene wahrend der letzten Jahre nicht verfiigbar war, mui? die iibrige Forschung 

nachtraglich als einen Mangel empfinden.

7717 J. Guillaume, Le Necropoles Merovingiennes de Dieue/Meuse (France). 

Mit einem Beitrag von H.-J. Hundt. Acta Praehist. et Arch. 5-6, 1974-1975 

(1977) 211-349, 56 Abb.

Aus der Gemarkung des 11 km siidlich von Verdun auf dem rechten Ufer der Maas ge- 

legenen Ones Dieue sind zwei beigabenfiihrende Graberfelder der Merowingerzeit be- 

kannt. Das kleinere liegt in der Flur ,,Thumelou“ im Bereich von Grabern der spaten 

Hallstattzeit, deren einst vorhandene Hiigel die Wahl des Platzes mitbestimmt haben 

diirften. Die friihmittelalterlichen Graber, 32 an der Zahl, ordnen sich in zwei Reihen. Von 

der Ausstattung her heben sich die beiden nebeneinanderliegenden Graber 13 und 14 her- 

vor, dieses ein Frauengrab mit Biigel- und Kleiniibelpaar, Ohrringen, Fingerring und 

Giirtelgehange, jenes ein Mannergrab mit Eangschwert, Sax, Eanze und Franziska. Die 

Ausstattung der iibrigen Graber ist wesentlich bescheidener. Samtliche Funde gehdren in 

die altere Merowingerzeit.

Annahernd 200 Bestattungen zahlt die grdl?ere der beiden Nekropolen, die nahe der 

Ortslage in der Flur ,,Ea Potence“ aufgedeckt wurde. Auf sie richtete sich schon seit einiger 

Zeit das Interesse der Forschung, nachdem in Vorberichten (71208) auf das Nebenein- 

ander von spatrbmischen und merowingischen Grabern hingewiesen worden war. Die 

infolgedessen naheliegende Frage, ob wir es hier mit einem seit der Spatantike kontinuier- 

lich belegten Bestattungsplatz zu tun haben, mochte Verf. zunachst offen lassen. Er sieht 

keine Moglichkeit, eine fast das ganze 5. Jahrhundert umfassende Fundliicke zu iiber- 

briicken (S. 344). Die Grabinventare der merowingischen Zeit sind nie iibermal?ig reich, 

jedoch mag fur diesen Eindruck die nicht unbetrachtliche Beraubungsquote mitverant- 

wortlich sein. So diirften die Funde aus Grab 89 - es handelt sich um ein hier gar nicht, in 

Gallia 28, 1970, 288 Abb. 16 mit Nr. 83 beziffertes Grab im Siiden des Graberfeldes - 

nur den Rest eines einst reichen Inventares darstellen. Erhalten blieben Goldbrokatreste, 

ein goldener Fingerring und eine Riemenzunge aus Silber. Das benachbarte, gleichfalls 

gepliinderte Mannergrab 88 mit Fragmenten eines cloisonnierten Taschenbiigels - nein, 

Feuerstahls (7740) - konnte diesem Frauengrab ebenbiirtig gewesen sein. Unter den un- 

angetastet iiberlieferten Grabinhalten nimmt Grab 143 eine Spitzenposition ein; es ent- 

hielt zwei Fibelpaare, Ohrringe, Armreif, ein Perlenkollier sowie Teile eines Giirtelge- 

hanges mit Wirtel, Kamm, Messer und Schere. Eal?t man die Frage des Beginns der Be- 

legung zunachst einmal unbeantwortet, so umfal?t das chronologische Spektrum der Funde 

vor allem die altere Merowingerzeit. Die alteste Phase der jiingeren Merowingerzeit ist 

nur mit wenigen Inventaren vertreten (Breitsax bzw. eiserne dreiteilige Garnitur in Grab 6, 

20, 117/2, 124, 138, 152), so dal? man mit einem Abbruch der Belegung schon im friihen 

7. Jahrhundert rechnen mul?.
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Auf die katalogmafiige Vorlage der Funde (S. 216-306) hat Verf. ebenso groEe Sorg- 

falt verwendet wie auf ihre formenkundliche Behandlung (S. 307-337). Ein Kapitel fiber 

die Bestattungssitten und eine Zusammenfassung beschlieEen seine Untersuchung. Leider 

hat seine Studie, die dem Umfang nach einer Monographic gleichkommt, dadurch eine 

empfindliche Beeintrachtigung erfahren, daf? sich bei der Reproduktion des Graberfeld- 

planes eine ganze Reihe stdrender Fehler eingeschlichen hat und daf> der Plan bis zur 

stellenweisen Unleserlichkeit verkleinert worden ist. Dank der freundlichen Mithilfe des 

Autors wird es uns moglich sein, im nachsten Band der Acta Praehist. et Arch, einen revi- 

dierten Plan vorzulegen. Daran konnen sich einige Gedanken zur inneren Struktur dieses 

Graberfeldes anschliefien. Denn nach unserer Auffassung wird man einen Satz des Autors 

unterstreichen miissen, den er seinen Ausfiihrungen fiber die frankische Stammeszuge- 

horigkeit der bei Dieue-sur-Meuse Bestatteten anfiigt (S. 345): ,,I1 va sans dire qu’il s’agit 

la d’un tableau schematique que nous donnons a titre indicatif, la realite devant etre beau- 

coup plus complexe“.

7718 M. Vanderhoeven, Een merovingisch grafveld te Engelmanshoven. Arch. 

Belgica 194. Nationale Dienst voor Opgravingen, Brussel 1977. 32 S., 2 Abb., 

15 Taf.

Mit dieser Publikation wird der Fundbestand eines Graberfeldes vorgelegt, dessen Aus- 

grabung schon fiber 20 Jahre zuriickliegt. Zwischen 1952 und 1955 wurden 30 Bestattun- 

gen freigelegt, womit jedoch nur ein Teil des Graberfeldes erfafit ist. Eine unbekannte 

Anzahl von Bestattungen ist durch Sandabbau zerstort worden. So ist auch nicht sicher, ob 

die Zeitstellung der geborgenen Graber fiir die ganze Nekropole reprasentativ ist. Die er- 

haltenen Funde gehdren jedenfalls fast alle der alteren Merowingerzeit an (AM II—III), 

nur wenige Graber im Siidwesten des Grabungsareals sind der Periode JM I zuzuweisen 

(28, 39, 41, 45, 47, 50). Die Sonderstellung des Grabes 8 hat Verf. mit Recht hervorge- 

hoben (S. 30f.). Es ist trotz teilweiser Beraubung das reichste, mit Ango, Lanze, Franziska 

und Schild, mit Bronzebecken, Glasschale, Holzeimer und Knickwandtopf ein C-Grab im 

Sinne Christleins, und ist zugleich die alteste der aufgefundenen Bestattungen (Wende 

AM I/II). Wenn Beeintrachtigungen des Befundes nicht tauschen, konnte es auch durch 

isolierte Lage hervorgehoben sein und ware nach allem ein Griindergrab von geradezu 

klassischer Pragung.

7719 M. Martin, Das spatromisch-friihmittelalterliche Graberfeld von Kaiser- 

augst, Kt. Aargau. Basler Beitr. Ur- u. Friihgesch. 5 B. Habegger Verlag, 

Derendingen - Solothurn 1976. 102 S., 114 Taf.

Es handelt sich um den Katalogband einer auf zwei Bande berechneten Gesamtpubli- 

kation, dem also der auswertende Textband noch folgen soil. Der Katalog zahlt 1313 Gra

ber auf; beachtenswert ist die ihm vorangestellte Einleitung wegen ihrer fundkritischen 

Hinweise. Auf 75 Tafeln sind die Grabinventare in Zeichnungen abgebildet, die Tafeln 

76-89 erganzen sie durch Fotos. Ein Gesamtplan ist in diesem Band nicht enthalten; Taf. 91 

gibt nur einen Ausschnitt aus dem originalen Grabungsplan wieder. Die fibrigen Tafeln 

dokumentieren einzelne Grabungsbefunde in Fotos oder Zeichnungen.

7720 J. Speck, Zur Bedeutung und zum archaologischen Leitwert des Flur- 

namens ,,Leberen“. In: Festschrift Walter Drack (1977) 143-150, 4 Abb.

Die haufige ortliche Koinzidenz der Flurbezeichnung „Leberen“ o.a. und einer friihmittel- 

alterlichen Nekropole - Beggingen-Ldbern ist ein durch den Buchtitel bekanntgewordenes 

Beispiel - fiihrt den Autor zu der These, „dal? wir in ,Leberen‘ eine uralte, sprachlich ver-
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dunkelte Bezeichnung fiir Friedhof vor uns haben“ (S. 149). Sprachlich geht sie auf den 

Dat. Pl. hlewirun des althochdeutschen Wortes hleo = Grab, Grabhiigel zuriick.

Dinglicher Kulturbesitz

Aufgefiihrt sind hier zuerst zwei Arbeiten zu grundsatzlichen Aspekten der mero- 

wingischen Tracht und Bewaffnung, danach Titel zu einzelnen Sachformen in der 

Reihenfolge Schmuck, Waffen, Schnallen, Gefal?e und Gerate.

7721 M. Schulze, Einfliisse byzantinischer Prunkgewander auf die frankische 

Frauentracht. Arch. Korrbl. 6, 1976, 149-161, 6 Abb., 2 Taf.

Der durch bildliche Darstellungen (Mosaiken, Diptychen) iiberlieferte byzantinische 

Branch, die Gewander vornehmer Frauen mit Perlen und Edelsteinen zu verzieren und 

dazu ein Kollier aus den gleichen Bestandteilen zu tragen, ist offenbar nicht ohne Aus- 

wirkungen auf die Frauentracht im Merowingerreich geblieben. Im Laufe der alteren 

Merowingerzeit nimmt der Halsschmuck aus Glasperlen und Anhangern verschiedener 

Art zu, und es finden Perlen auch als Besatze von Gewandsaumen und Giirteln Verwen- 

dung, gelegentlich wohl auch als flachiger Besatz eines Kleides. Diese aus der Interpreta

tion zahlreicher Grabungsbefunde abgeleitete Tatsache fiihrt Verf. ebenso auf das byzan

tinische Vorbild zuriick wie die zunehmende Vorliebe fiir Amethyste im Halsschmuck.

7722 W. Hubener, Waffennormen und Bewaffnungstypen der friihen Mero

wingerzeit. Fundber. Baden-Wiirtt. 3, 1977, 510-527, 4 Abb., 1 Tab.

Verf. stellt eingangs fest, dal? sich in der etwa 130jahrigen Geschichte der merowingischen 

Archaologie keine durchgehende Traditionslinie in der Erforschung der Bewaffnung her- 

ausgebildet habe. Die Person des Waffentragers, ihr am Waffenbesitz ablesbarer sozialer 

Rang standen mehr im Vordergrund des Interesses als die einzelne Waffenart und ihre 

Formenkunde. Ein Uberblick uber den Kenntnisstand zu Messer, Saxen, Langschwertern, 

Lanzenspitzen und Schildbuckeln soil das belegen, ein deprimierender Katalog von Ver- 

saumnissen der Forschung, ungelbsten Problemen, unbeantworteten Fragen und uner- 

fiillten Postulaten. Die Hoffnung, dal? es um die Kenntnis des Angos besser bestellt sei, da 

es zu diesem doch eine neuere Arbeit gibt (7523), zerschlagt sich rasch. Denn ,,... es wird 

in Zukunft kaum zu umgehen sein, einen gut illustrierten anspruchsvollen Katalog der 

Angonen nachzuliefern“ (S. 516), um wichtige Fragen z. B. der Herstellung zu klaren. 

Schlimm steht es auch um die Chronologie. Selbst aufgrund von rund 50 geschlossenen 

Funden „ist die relative Chronologie ... nicht immer sicher anzugeben“ (S. 518). Die 

Frage nach der Zeitspanne, in welcher der Ango gebrauchlich war, „lai?t sich nicht absolut 

beantworten. Die wenigen miinzdatierten Graber helfen nicht weiter. Die allgemeine 

Datierung mit dem Schwerpunkt in der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts sagt nichts Ge- 

naueres aus“ (ebd.). Die Werkstattfrage konnte erst,,durch eine genauere und vollstandige 

Dokumentation der Ldsung naher gebracht werden“ (ebd.). Es ist schier zum Verzweifeln, 

und man fiihlt sich nicht ermuntert weiterzulesen, wenn es anschliel?end heil?t: ,,Betrachten 

wir unter ahnlichen Gesichtspunkten ... die Franziska.“ Hier aber erfolgt die Wendung 

zum Positiven, konkrete Forschungsergebnisse werden vorgetragen, und man begreift die 

vielen Seiten vorher als den diisteren Hintergrund, auf welchem sich diese Resultate nun 

umso glanzender abheben.

Sehr zu begriil?en ist zuerst eine graphisch wohlgelungene Verbreitungskarte der 

Franzisken - Verf. nennt sie bescheiden einen Entwurf -, die mit ihrem Dichtezentrum am
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Rhein und westlich der Ardennen die Beliebtheit dieser Waffe bei den Franken eindrucks- 

voll vor Augen fiihrt. Es gibt sodann erstmalig Angaben zum Gewicht der Franzisken, 

jedenfalls so, wie es sich heute messen laht. 13% von fiber hundert gewogenen Stricken 

liegen zwischen 245 und 370 g, 56% zwischen 380 und 650 g und 31% zwischen 650 und 

1105 g. Wir vermogen zwar nicht zu erkennen, was an dieser Verteilung ,,auffallend“ 

(S. 519) ist, wollen aber gern der Uberlegung des Autors folgen, „daE das Gewicht des 

eisernen Waffenkorpers, ferner das Gewicht und die GroEe des Holzstieles in einem be- 

stimmten Verhaltnis zueinander und beide zur Kraft, Ubungsgewohnheit und auch Korper- 

grofie des Kriegers gestanden haben werden bzw. kdnnen“ (ebd.). Das wird sich fiir die 

Holzstiele nie verifizieren lassen, fiir die Krieger aber wenigstens in einem Fall: Den 

Childerich, welcher eine besonders schwere Waffe fiihrte (935 g heute noch), schildert 

Gregor von Tours mit den Worten Basinas als einen Mann von iiberragender Tiichtigkeit 

und Tapferkeit. Was die Zeitstellung der Franzisken angeht, so mochte Hubener ihr 

Vorkommen auf wenige Jahrzehnte beschrankt wissen, kaum auf die ganze erste Halfte 

des 6. Jahrhunderts. Dieser Zeitraum sei etwa gleichzeitig mit dem der Angonen. Insofern 

ist es in der Tat auffallig, daf? die Kombination Ango/Franziska im rheinfrankischen Ge- 

biet zwar mehrfach zu belegen ist, nie jedoch bei Alamannen und Baiern ostlich des 

Rheins (Karte 3). Die Suche nach der Erklarung fiir dieses vordergriindig natiirlich im 

Ausstattungsbrauch festgelegte Phanomen ruft wieder eine Fiille von Fragen und Postu- 

laten hervor, ohne mit einem eindeutigen Ergebnis zu enden. Und mit einem Postulat 

schliefit auch der Aufsatz: mit dem nach Metallanalysen an Angonen und Franzisken.

7723 W. Menghin, Friihmerowingische Schmuckkasten aus Kaltenengers, 

Kr. Koblenz. Anz. Germ. Nationalmus. 1977, 7-16, 9 Abb.

Ein vor der Jahrhundertwende vom Germanischen Nationalmuseum aus dem Antiqui- 

tatenhandel erworbener bronzebeschlagener Holzkasten, angeblich in einem frankischen 

Grab bei Kaltenengers im Neuwieder Becken gefunden, erwies sich bei naherer Priifung 

als falsch rekonstruiert und zudem mit Blechen von zwei verschiedenen Kasten beschlagen. 

Die sachgerechte Rekonstruktion gab Anlai? zu weiterer Beschaftigung mit dieser seltenen 

Fundgattung. Kasten dieser Art kommen nur in Frauengrabern vor und sind als Behalt- 

nisse fiir Schmuck und Toilettengegenstande anzusehen. Ihr Verbreitungsfeld zeigt eine 

sehr markante Konzentration entlang dem Rhein zwischen Lippe- und Neckarmiindung; 

innerhalb dieses Raumes, vermutlich im Mittelrheingebiet, ist wohl auch ihr Herstellungs- 

zentrum zu suchen. Abzuleiten sind sie von spatromischen Toilettekasten, wozu ihre Zeit

stellung - friihmerowingisch - pal?t.

7724 W. Janssen, Die Goldblechscheibenfibel aus Grab 42 des alteren fran

kischen Graberfeldes unter dem Dom St. Victor zu Xanten. Mit Beitragen 

von E. Scheidemann und A. Hartmann. In: Studien zur Sachsenforschung, 

hrsg. H.-J. Hassler (1977) 235-271, 27 Abb.

Grab 42 der alteren frankischen, d. h. merowingerzeitlichen und beigabenfiihrenden Be- 

legungsschicht wurde 1956 im nordlichen Seitenschiff der Stiftskirche aufgefunden; es war 

iiberlagert von einem Steinplattengrab des jiingeren, beigabenlosen Belegungshorizontes. 

Hauptfundstiick aus diesem Grab ist eine runde Goldscheibenfibel von 6,5 cm Durch- 

messer. Ihre Schauseite ist durch 8 leicht erhabene, radial angeordnete Zierfelder so ge- 

gliedert, daE ein doppeltes Kreuzmuster entsteht; ein aus filigranverzierten Feldern ge- 

bildetes Kreuz verschrankt sich mit einem anderen, dessen Arme aus Zellfassungen ge- 

bildet werden. Diese punktsymmetrische Komposition erlaubt es, der Xantener Fibel 

weitere, teilweise wohl werkstattgleiche Stiicke an die Seite zu stellen. Ein solcher Vergleich, 

und zwar mit den Fibeln aus den Gabern 94 und 142 von Iversheim (7214), bietet auch den 

sichersten Anhalt fiir eine Datierung: JM II bzw. jiingere Stufe IV nach Bohner. Denn
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bedauerlicherweise konnte Verf. von den iibrigen Beigaben des Grabes nur einen schlanken 

Knickwandtopf und eine iiberwiegend einfarbige Perlenkette bekanntmachen. Das Grab, 

das nach der Einschatzung des Verfassers zu den reichsten dieser Sepultur gehdrte, ent- 

hielt noch weitere Gefal?beigaben, darunter ein Bronzebecken und eine Glasschale.

7725 H. Kuhn, Das Problem der S-Fibeln der Volkerwanderungszeit. IPEK 24, 

1974-1977, 124-135, 4 Taf.

7726 H. Kuhn, Le probleme des fibules en forme de ,,S“. IXe Congres UISPP 

Nice 1976. Resumes des Communications (1976) 608.

Das Problem der S-Fibeln ist das ihrer Herleitung. Es gibt, darin ist Verf. zuzustimmen, im 

westlichen Milieu keine unmittelbaren Vorformen fur diese in der Frauentracht der alteren 

Merowingerzeit so beliebte Kleinfibelgattung. Nun ware es gewil? nicht abwegig, an eine 

selbstandige Schopfung als Variante der verschiedenen anderen zoomorphen Kleinfibel- 

gruppen zu denken. Kuhn mochte die S-Fibeln jedoch auf ferndstliche, chinesische Vor- 

bilder zuriickfuhren und glaubt, in den Awaren die Vermittler gefunden zu haben. Dieser 

Gedanke laf?t sich allerdings nur bei sehr eigenwilligen chronologischen Konstruktionen 

aufrecht erhalten. Denn unter der Voraussetzung awarischer Vermittlung diirfte es vor der 

Mitte des 6. Jahrhunderts keine germanischen S-Fibeln gegeben haben. In der Tat setzt 

Kuhn die frtihesten Stiicke in die zweite Halfte des 6. Jahrhunderts, datiert aber die Masse 

der S-Fibeln ins 7. Jahrhundert. Das spricht freilich allem Hohn, was seit 40 Jahren zur 

merowingischen Chronologie erarbeitet worden ist. Zwei Einwande nur: 1. Wie kommt 

es, dab die S-Fibel bei den Langobarden in Pannonien haufig und in den verschiedensten 

Formen auftritt, ja dal? sie bei ihnen die beliebteste Kleinfibel iiberhaupt darstellt, die auch 

in der norddanubischen Siedlungsphase (1. Drittel des 6. Jahrhunderts) schon bekannt 

war, wenn die Langobarden die ersten Anregungen zu dieser Form erst in der allerletzten 

Zeit ihres Aufenthaltes in Pannonien haben erhalten konnen? 2. Die scheinbar gewich- 

tigste Stiitze fur die Datierung von S-Fibeln ins 7. Jahrhundert bilden zwei Graber mit 

Mtinzen des 7. Jahrhunderts (S. 127). Das Mtinzgrab von Remagen ist sicher nicht ge- 

schlossen (vgl. 7753 S. 331 f.). Und Grab 65 von Cugny - darauf wies mich meine Kollegin 

Dr. U. v. Freeden zuerst hin - enthielt keine Miinze von Constans II., sondern von Con- 

stantius II. (337-361). ,,Constance 11“ heil?t es bei Pilloy, und er ordnet das Stuck in der 

richtigen Reihenfolge zwischen Miinzen von Konstantin d.Gr. und Gratian ein.

7727 L. von Padberg, Zur Auswertung der silbernen Reiterfibcl von Liebenau, 

In: Studien zur Sachsenforschung, hrsg. H.-J. Hassler (1977) 307-323, 

13 Abb.

Das Interesse an Fundgegenstanden nimmt mit ihrer Entfernung vom Ursprungsgebiet zu. 

So mag man es verstehen, wenn auf eine kleine merowingische Reiterfibel aus dem sach- 

sischen Graberfeld von Liebenau, ein Stuck von mal?iger Qualitat, dessen Oberflache 

durch Brandeinwirkung verandert und das iiberhaupt nur fragmentarisch erhalten ist, ein 

aul?erordentlich detailliertes Untersuchungsverfahren (,,Verlangsamung des Leseprozes- 

ses“) angewendet wird, welches bei den Untersuchungen Haucks an nordischen Gold- 

brakteaten entwickelt wurde und dessen besondere Spezialitat das Aufspiiren von ,,Rest- 

und Feinbefunden“ ist. Die Ergebnisse lassen es allerdings zweifelhaft erscheinen, ob die 

anspruchslose Fibel das rechte Objekt ist fur einen solchen Methodenapparat, bei welchem 

„sogar Erfahrungen der Kriminalistik beriicksichtigt wurden“ (S. 308 f.), und ob es nicht 

mit genauem Hinsehen getan ware. Neu erkannt wurde nur eines, dal? namlich das Pferd 

gezaumt und gesattelt ist. Aber auch das hat A. Genrich in seiner ersten Beschreibung der 

Fibel (zitiert S. 307f.) zumindest schon in Betracht gezogen. Andere Dinge hat er klar er-
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kannt, die jetzt als Erkenntnisse der Feinbefundinterpretation ausgegeben werden (Nasen- 

schutz des Helmes, Steigbiigelbenutzung). Auch die ,,Vorlaufige Einordnung des Lieben- 

auer Stiickes ...“ unter das ,,Ikonographische Vergleichsmaterial“ (S. 314) fordert kaum 

Neues zutage: ,,Die silberne Reiterfibel aus Liebenau wird man beim gegenwartigen Stand 

der Forschung dem nordfranzdsisch-rheinischen Typus zuordnen“ (S. 318), wozu zu be- 

merken ist, daE es einen anderen ,,Typus“ nicht gibt, gemeint ist die Gruppe der Reiter- 

fibeln iiberhaupt. Weiter: „Sie nimmt aufgrund ihrer Pferdedetails“ - gemeint sind Details 

des Pferdegeschirrs - „eine bemerkenswerte Sonderstellung ein“ (ebd.). Das bezieht sich, 

da auch andere Reiterfibeln Pferdegeschirr zeigen, auf ein als Phalere gedeutetes ovales 

Gebilde. Kann das eine bemerkenswerte Sonderstellung begrtinden?

7728 W. Sage, Ein bemerkenswerter Fund aus dem Reihengraberfeld von Stein

horing, Lkr. Ebersberg (Oberbayern). Arch. Korrbl. 6, 1976, 247-251, 

2 Abb. 1 Taf.

1976 wurde ostlich von Steinhoring ein Reihengraberfeld entdeckt, von welchem zunachst 

87 Graber der jiingeren Merowingerzeit planmaEig ausgegraben wurden. Flier vorgelegt 

wird das Inventar des Grabes 11. Zu seinen sonst bescheidenen Beigaben zahlt ein nord- 

lich der Alpen ungewohnlicher Fund, zwei Goldohrringe byzantinischer Herkunft mit 

halbmondformigen durchbrochenen Zierfeldern. Beide, nicht als Paar gearbeitete Stiicke 

zeigen ein christliches Motiv, das eine zwei einem Kelch zugewandte Tauben, das andere 

eine von zwei Tauben flankierte Kreuzscheibe.

7729 G. Biegel, Ein spatantiker Fingerring. Mus. in Koln, Bull. 15 FI. 8, 1976, 

1451 u. 1454, 1 Abb.

Merowingischer Miinzring, dessen Schmuckplatte von einem Solidus des Marcian (450- 

475) gebildet wird.

7730 U. Dahmlos, Francisco - bipennis - securis. Bemerkungen zu archaolo- 

gischem Befund und schriftlicher Uberlieferung. Germania 55, 1977, 141- 

165, 5 Abb., 2 Tab.

Wie beim Ango (7523) beruht die Benennung der Franziska auf der Identifizierung einer be- 

stimmten, aus Grabfunden bekanntgewordenen Waffenform mit einer Waffenart, von 

welcher die schriftlichen Quellen berichten. Dabei irritierte, daE in der schriftlichen Uber

lieferung die francisca gelegentlich auch als bipennis bezeichnet wird, was eindeutig eine 

Doppelaxt ware, wie sie aus dem Fundmaterial faktisch unbekannt ist. Hier liegt der An- 

satzpunkt fur die neuerliche Gegeniiberstellung von Sach- und Schriftquellen, die Dahm

los unternimmt. Folgerichtig ist ein erster Abschnitt der archaologischen Evidenz gewid- 

met: Definition (Wurfaxt mit geschwungener Oberkante), Typologie, Handhabung und 

Wirkungsweise, Rolle in der merowingischen Waffenkombination. Die Schriftzeugnisse - 

sie sind in einem Anhang im Wortlaut aufgefiihrt - lehren, daE die Franken eine fiir sie 

charakteristische Beilwaffe besaEen, die sowohl als Hieb- als auch als Wurfwaffe einge- 

setzt werden konnte. Sie wird in den zeitgenossischen Texten als bipennis oder securis be

zeichnet; der Ausdruck francisca findet sich erst zu einer Zeit, als die Franziska im archao

logischen Sinn schon kaum mehr in Gebrauch war (Isidor von Sevilla, gest. 636), dort aber 

sofort in der Gleichsetzung mit securis, wahrend die Gleichsetzung francisca - bipennis 

erst fiir das 8. Jahrhundert belegt ist (Lib. Hist. Franc.). Da unter den aus Grabfunden 

bekannten Beilfunden allein die Franziska fiir den Wurf geeignet erscheint, diirfte trotz der 

zeitlichen Verzogerung die Benennung zu Recht erfolgt sein. Bleibt noch das bipennis- 

Problem. Der Autor kann zeigen, daE im friihmittelalterlichen Latein die beiden Begriffe
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securis und bipennis zunehmend synonym gebraucht werden, dafi also die Grundbedeu- 

tung von bipennis nicht mehr empfunden wurde. Erleichtert kann man feststellen, daE die 

Franziska ihren Namen mit Recht tragt.

7731 H. Gaillard, Une plaque-boucle merovingienne de bronze ornee d’un 

masque humain. La Physiophile 52 Nr. 85, Dez. 1976, 35-38, 1 Taf.

Die ohne Herkunftsangabe in der Collection Schneider in Creusot verwahrte Schnalle ge- 

hort zur Gruppe der bronzenen Maskenschnallen mit rundem Beschlag, die zuletzt von 

H. Kuhn (7334, 7537) und P. Perin (7538) behandelt worden sind.

7732 W. Janssen, Eine frankische Giirtelgarnitur aus Bonn-Duisdorf. Rheinische 

Ausgrabungen ’76. Das Rhein. Landesmus. Bonn, Sonderh. (1977) 125-128, 

3 Abb.

Aus Privatbesitz konnte das Rheinische Landesmuseum Bonn eine bronzene, tierornamen- 

tierte dreiteilige Giirtelgarnitur von guter Qualitat erwerben.

7733 J. Ypey, Vroeg-Middeleeuwse met zilver en/of messing geincrusteerde 

ijzeren voorwerpen in Noord-Brabant. In: Brabantse Oudheden. Festschr. 

G. Beex (1977) 185-197, 15 Abb.

Ypey stellt einige tauschierte Schnallen und Giirtelbeschlage von Fundpliitzen Nordbra- 

bants (Bergeijk, Meerveldhoven) vor, deren Dekoration durch Rontgenuntersuchung und 

behutsame Konservierung wiedergewonnen werden konnte. Unter Stricken mit Mustern, 

die in der jiingeren Merowingerzeit massenhaft vorkommen, hebt sich eine zellentau- 

schierte Schnalle aus Meerveldhoven Grab 15 als eine originelle Schopfung vorteilhaft 

heraus.

7734 H. Vierck, Zwei byzantinische Giirtelschnallen und ihre stidgermanischen 

Spielformen. In: Aus der Sammlung des Seminars fur Ur- und Friihge- 

schichte der Universitat Munster, hrsg. K. J. Narr, Miinstersche Beitr. Ur- 

u. Friihgesch. 9 (1976) 115-135, 7 Abb.

Die Bekanntgabe zweier byzantinischer Bronzeschnallen des 7. Jahrhunderts (Typ Trape- 

zunt und Typ Korinth) gibt Veranlassung, ihren - schon recht entfernten - Derivaten im 

stidgermanischen Milieu nachzuspiiren (zur Schnalle von Kaiseraugst vgl. nun 7719 

Taf. 20; 83,4) und an diesen die Art und Weise der Ubernahme mediterraner Motive zu 

beobachten. Daran kniipfen sich Uberlegungen zur Entstehung des Tierstiles unter dem 

Einflul? mediterraner Ziermuster.

7735 H. G. Rau, Konische Glasbecher mit schragen Wandrillen als Beleg frtih- 

frankischer Glasproduktion. In: Festschrift ftir Waldemar Haberey (1977) 

111-120, 4 Abb., 2 Taf.

Konische Glasbecher mit schraggeriefter Wandung, wie sie in den spatromischen Grabern 

von Mayen mehrfach vorkommen, stellen die Ausgangsform fiir einen altmerowingischen 

GefiiEtyp dar, den Rau als Rillenbecher bezeichnet. (Bisher gelaufig war die Bezeichnung 

,,Spitzbecher“, die aber auch die glattwandigen, fadenverzierten Stiicke mitumfaEt.) Die 

typologische Gliederung, die sich iibrigens von der F. Rademachers, Bonner Jahrb. 147,
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1942, 296 ff., nicht wesentlich unterscheidet, laflt zugleich eine zeitliche Abfolge erschlie- 

Een. Auf die gedrungenen Becher des Typs Mayen mit eingewdlbter Standflache (1. Halfte 

5. Jahrhundert) folgt der schlankere Typ Gellep mit Spitzboden (2. Halfte 5. Jahrhundert 

und um 500), dann der Typ Rheinsheim mit ausbiegendem Rand (1. Halfte 6. Jahrhundert). 

Daneben gibt es noch eine bis in die zweite Halfte des 6. Jahrhunderts reichende Variante 

mit senkrechten Rillen (Typ Siersdorf). Der Bestand der einzelnen Gruppen ist in Fund- 

listen erfaflt. Sie widerlegen die Behauptung, dab sich im 5. Jahrhundert die Verbreitung 

solcher GlasgefaEe mit dem politischen Machtbereich der Franken deckt (S. 119); der 

Typ Krefeld kommt auch bei Alamannen, Thiiringern und Sachsen vor. AbschlieEend zieht 

Verf. aufgrund der Tatsache, dab bisher keine solchen Spitzbecher in Kdln gefunden worden 

sind, die Existenz von frankischen Glaswerkstatten in dieser Stadt in ZweifeL

7736 Ch. Neuffer-Muller, Frankische Riisselbecher aus Wiirttemberg. In: 

Festschrift fur Waldemar Haberey (1977) 89-94, 1 Abb., 2 Taf.

Glockenformige GlasgefaEe mit aufgesetzten hohlen, mit dem GefaEinnern kommuni- 

zierenden ,,Riisseln“ stellen die handwerklich anspruchsvollsten Erzeugnisse der fran

kischen Glaswerkstatten dar. Entsprechend hoch ist ihr Wert einzuschatzen, und dieser 

erhoht sich noch, wenn ein Stuck weitab von seinem Herstellungsgebiet in einem mit Glas- 

gefaflen nur auf dem Importweg versorgten Bereich zutage kommt. Unter diesen Gesichts- 

punkten sind zwei neugefundene Riisselbecher aus Langenau im Alb-Donau-Kreis (76179) 

zu betrachten, die Verf. hier zusammen mit alteren wiirttembergischen Funden aus Wein

garten und Weil der Stadt vorlegt. Nachtragsweise wird auf einen weiteren Neufund aus 

Dittigheim (77131) verwiesen. Riisselbecher entsprechender Form werden in einer Ver- 

breitungskarte erfalst. Die Datierungskriterien verweisen auf einen recht eng begrenzten 

Zeitraum, auf das 3. Viertel des 6. Jahrhunderts.

7737 P. La Baume, AuEergewohnliche Stiicke romischer Kleinkunst aus einer 

Privatsarnmlung. In: Festschrift ftir Waldemar Haberey (1977) 79-83, 2 Taf.

Darunter befindet sich ein grower zylindrischer Sturzbecher des 6.Jahrhunderts: S. 82 

Taf. 24,1.

7738 T. Capelle, Holzgefafie vom Neolithikum bis zum spaten Mittelalter. 

Miinstersche Kleine Schr. Ur- u. Friihgesch. 1. August Lax Verlagsbuch- 

handlung, Hildesheim 1976. 69 S., 47 Taf.

„Mit der vorliegenden Arbeit wird ein Uberblick fiber ... die HolzgefaEe vornehmlich 

Mittel- und Nordeuropas im Rahmen des vor- und friihgeschichtlichen Fundmaterials ge- 

geben. Damit soli die Aufmerksamkeit auf jenen wesentlichen Bestandteil des alltaglichen 

Gebrauchsgutes gelenkt werden, der nur auf Grund ungiinstigerer Erhaltungsbedingungen 

nicht in dem gleichen Mabe iiberliefert ist wie vergleichbare Ton-, Gias-, Stein- oder 

Metallgefaf?e“, so umreiflt Verf. S. 7 die Zielsetzung seiner Zusammenstellung. S. 33-38 

mit Taf. 30-36 werden die Funde der Merowingerzeit vorgestellt, vornehmlich diejenigen 

aus Oberflacht (vgl. dazu auch 7227) und aus dem Knabengrab unter dem Kblner Dom.

7739 B. Kaschau, Die Drehscheibenkeramik aus den Plangrabungen 1967-1972. 

Der Runde Berg bei Urach II. Heidelberger Akad. Wiss., Komm. Alamann. 

Altkde., Schr. 2. Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1976. 78 S., 9 Abb., 

19 Tab., 55 u. XXI Taf.
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Das zeitliche Spektrum der Drehscheibenware vom Runden Berg reicht von der spat- 

rbmischen Zeit bis zum Hochmittelalter. Der merowingische Anteil ist unter den nach der 

Machart definierten Gruppen 1-6 und 8-9 erfaEt, teilweise zusammen mit dem spatromi- 

schen. Es fehlt aus nicht genannten Griinden ein zweifellos wichtiger Bestand, die stempel- 

verzierte Knicktopfware (Gruppe 7). Gruppe 1-4 umfaEt „Spatrbmische Waren“ rauh- 

wandiger Machart, die sich in ihrer Tonbeschaffenheit zwar von der Mayener Ware und 

ihrem Umkreis unterscheidet, ihr aber dem Formenvorrat nach vollig entspricht. Wie die 

immer wieder herangezogenen Vergleichsfunde aus friihmerowingischen Reihengrabern 

erraten lassen, mul? sich unter diesem Fundbestand ein nicht geringer Anteil nachrdmi- 

schen Materials verbergen. Eine charakteristische fruhmerowingische Keramikgruppe 

stellt die reduzierend gebrannte feine graue Ware mit Einglattmustern dar (Gruppe 6); 

Knickwandschiisseln dieser Beschaffenheit sind fur den Runden Berg auEerordentlich 

typisch, kommen aber sonst nur selten vor und scheinen deshalb aus einer lokalen Pro- 

duktionsstatte zu stammen. Das gilt auch fur die rauhwandigen, quarzgemagerten GefiiEe 

der Gruppen 5, 8 und 9, deren Datierung aus Mangel an Vergleichsstiicken schwierig ist. 

Beziehungen zur Gruppe 6 deuten auf fruhmerowingische Zeitstellung.

7740 D. Brown, Firesteel and Pursemounts again. Bonner Jahrb. 177, 1977, 

451-477, 19 Abb.

Im alten Streit um die Frage ,,Taschenbiigel oder Feuerstahl“ schlagt sich Brown auf die 

Seite der Feuerstahl-Theorie, ausgehend von demselben Stuck, an welchem sich schon vor 

Jahren die Debatte neuerlich entziindet hatte, dem - nun denn! - Feuerstahl aus Grab 43 

von Krefeld-Gellep (Pirling, Jahrb. RGZM 7, 1960, 311 ff.). Nicht nur solche eisernen 

Stiicke (mit Vogelkopfen), sondern auch die cloisonnierten (mit Pferdekbpfen) mochte 

Verf. primar als Feuerstahle ansehen. Indessen wird den Anhangern der Taschenbiigel- 

Theorie der Riickzug dadurch leichtgemacht, dab Brown den Feuerstahlen einen Platz auf 

der Vorderseite einer auf dem Giirtel getragenen Tasche anweist, in welcher Feuerstein 

und Zunder verwahrt worden sind. Diese Losung mag alle befriedigen: der Feuerstahl als 

Taschenbiigel!

Produktion und Handel

7741 W. Winkelmann, Archaologische Zeugnisse zum friihmittelalterlichen 

Handwerk in Westfalen. Friihmittelalterl. Studien 11,1977, 92-126, 12 Abb., 

4 Taf., 1 Farbtaf.

Der Autor behandelt in diesem Aufsatz eine Reihe von Grabungsbefunden aus West

falen. Sie iiberschreiten z. T. den hier vorgegebenen zeitlichen Rahmen (z. B. Kammacherei 

in Munster, Glaswerkstatt in Paderborn). An Befunden aus der Merowingerzeit sind vor 

allem das Schmiedegrab aus Beckum und der Tbpferofen aus Geseke zu nennen. Das 

Schmiedegrab ist 1863 innerhalb eines grofieren Graberfeldes entdeckt und zwei Jahre 

spater zusammen mit den iibrigen Funden auch publiziert worden (Zeitschr. Ver. 

vaterland. Gesch. u. Altkde. 25, 1865). Eine Neuvorlage des gesamten Fundbestandes ist - 

soviel ich weif> - in Vorbereitung. Vorab wird nun das als Grab 65 gezahlte Schmiedegrab 

publiziert, welches an Waffen Lanze und Sax, an Werkzeugen Hammer und Zange ent- 

hielt; auch ein eiserner Pfriem und eine bronzene Feinwaage sind in diesem Fall wohl in 

erster Linie im Zusammenhang mit der handwerklichen Tatigkeit des Bestatteten zu 

sehen. Nach der Form eines ebenfalls zugehdrigen Knickwandtopfes sowie nach den 

Waffen kann eine Datierung in die erste Halfte des 7. Jahrhunderts nicht zweifelhaft sein. - 

Der Tbpferofen von Geseke (73205, 75193, 76247/48) erweist sich als ein liegender Ofen 

mit zungenfbrmiger Unterteilung des Brennraumes. Von den Funden aus dem Innern und
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aus der Umgebung wird eine Auswahl von Rand- und Bodenstiicken rauhwandiger Wolb- 

wandtopfe abgebildet; das Vorkommen stempelverzierter Knickwandtbpfe wird er- 

wahnt. ,,Das keramische Material gehbrt dem spaten 6. und 7. Jahrhundert an“ (S. 119). - 

Vergleichsweise interessante Befunde hat auch die vom 6. bis zum ausgehenden 8. Jahr

hundert bewohnte sachsische Siedlung von Warendorf ergeben. Sie war in zwei Gruppen 

von jeweils vier bis sechs Gehoften gegliedert. Bei jeder der beiden Hofgruppen lief? sich 

ein Schmiedeplatz nachweisen. Dies und die zahlreichen Funde von Eisengerat, Schlacken 

und Luppen (Analysen werden mitgeteilt) bezeugen eine lebhafte handwerkliche Produk- 

tion. Das gilt auch fiir den Sektor des Webens: Eine Vielzahl von Grubenhiitten enthielt 

Webgewichte als Hinweise auf ihre Funktion als Webkeller. In diesem Zusammenhang 

werden die Ergebnisse der Untersuchung von Geweberesten aus westfalischen Reihen- 

grabern bekanntgegeben, eine etwas einseitig auf leinenbindige Gewebe abgestellte 

Kollektion.

7742 J. Werner, Ein PreEmodel des 7. Jahrhunderts aus Leibersheim/Riedis- 

heim (Dep. Haut-Rhin). Germania 55, 1977, 166-172, 1 Abb., 2 Taf.

In der Einfiillung einer Grubenhiitte der abgegangenen Siedlung Leibersheim (7616) fand 

sich ein zungenformiger Messingmodel mit einer Tierdarstellung im Stil IE Seiner Form 

und seinen Maben nach war er zur Herstellung von Zierblechen fiir kurze Riemenzungen 

bestimmt, wie sie vor allem als Nebenriemenzungen in vielteiligen Garnituren Verwendung 

fanden. Doch sind solche Garnituren im Bereich nbrdlich der Alpen nur hbchst selten mit 

PreEblechen verziert, im Gegensatz zu Garnituren aus dem langobardischen Italien, die 

aber wiederum keine Tierornamentik, sondern mittelmeerisch-byzantinische Dekore auf- 

weisen. Als mbglichen Vorbildtyp kann Werner Teile einer goldenen vielteiligen Garni- 

tur mit gepreEtem und filigranverziertem Tierornament namhaft machen, die 1899 vom 

Museum Mainz aus dem Kunsthandel unter der Herkunftsangabe ,,Trebur“ erworben 

worden ist, die nach Material und stilistischen Merkmalen aber eher aus Italien stammen 

kbnnte. Fiir Arbeiten nach solchen Vorbildern diirfte der Leibersheimer PreEmodel be

stimmt gewesen sein.

7743 H. Roth, Der PreEmodel aus Liebenau, Kr. Nienburg (Weser), Nieder- 

sachsen, Korpergrab VIII/100. In: Studien zur Sachsenforschung, hrsg. 

H.-J. Hassler (1977) 343-356, 5 Abb.

Den schon verschiedentlich behandelten Model (7346, 7442, 7548) unterzieht H. Roth 

einer erneuten Untersuchung im Hinblick auf sein Ornament und auf seine Verwendungs- 

moglichkeiten. Das runde Pragemuster auf der einen Seite, welches zwei verschlungene 

menschliche Figuren darstellt, konnte zur Herstellung eines Anhangers gedient haben, der 

jedoch filigranverziert gewesen sein diirfte, da die einzelnen Ornamentbander des Models 

glatt und unverziert sind. Anders die perlierten Bander des Flechtmotivs auf der zweiten 

Seite des Models; ihr Abdruck - Roth denkt an den Mundsaum eines TrinkgefaEes - be- 

darf keiner zusatzlichen Filigranverzierung. Technische Parallelen und solche des Motivs, 

unter welch letzteren besonderes ein runder Anhanger aus Faversham iiberzeugt, verweisen 

auf eine Herkunft aus dem angelsachsischen Gebiet und auf eine Datierung in die Zeit 

um 600 n. Chr.

7744 H. Vierck, Eine siidskandinavische Relieffibel. Zum Feingufs im friihen 

Mittelalter: In: Aus der Sammlung des Seminars fiir Ur- und Friihgeschichte 

der Universitat Munster, hrsg. K. J. Narr, Miinstersche Beitr. Ur- u. Friih- 

gesch. 9 (1976) 137-209, 22 Abb.
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Im Bemiihen, die Zusammenhange zwischen Herstellungsweise und kiinstlerischer Ge- 

staltung in bezug auf die sehr individuellen Fibelschopfungen des Nordens zu klaren, geht 

Verf. ausfiihrlich auf die FeinguEtechnik des friihen Mittelalters ein. Das einen Zwischen- 

model aus Blei verwendende Verfahren wird in einer Bildfolge (Abb. 10-14) einpragsam 

illustriert.

7745 H. Roth, Beobachtungen an merowingerzeitlichen Gubtiegeln. Friihmittel- 

alterl. Studien 11, 1977, 85-91, 1 Abb.

Die Vorlage eines bisher in seinem Charakter nicht erkannten alamannischen Gufitiegels 

aus Ditzingen gibt Verf. Anlal? zu Uberlegungen hinsichtlich der Verwendungsmoglich- 

keiten merowingerzeitlicher GuistiegeL So zeigt die Gegeniiberstellung der Gewichte einer 

ausgewahlten Serie merowingischer Silberarbeiten mit dem Volumen des Gulstiegels von 

Schonebeck (7141), dal? dieser wohl weniger zum Giefien von Schmuckstiicken - dazu 

ware er unndtig groE - als zum Reinigen der Silberschmelze, zum Abtreiben des darin ent- 

haltenen Bleis gedient haben diirfte. Die wesentlich kleineren und auch anders geformten 

Tiegel von Ditzingen, Heddesdorf und Wallerstadten scheinen dagegen unmittelbar beim 

GieEen von Schmuckstiicken verwendet worden zu sein.

7746 K. Schwarz. Fernwege des friihen Mittelalters. Ausgrabungsnotizen aus 

Bayern 1977, 1. 8 S., 11 Abb.

Verf. hat die Fernverkehrswege des Mittelalters - auch des friihen Mittelalters - im Raum 

siidostlich von Miinchen nach historischen Quellen und erhaltenen Relikten zu rekon- 

struieren versucht. Dem hier vorgelegten skizzenhaften AbriE seiner Ergebnisse soil bald 

eine ausfiihrliche Darstellung folgen.

Soziale Verhaltnisse

Beitrage zur Kenntnis der im Merowingerreich herrschenden sozialen Verhalt

nisse haben insbesondere diejenigen Arbeiten geliefert, welche sich mit groberen 

Komplexen von Grabfunden beschaftigten (7714, 7715, 7716, 7718). Jiingere 

Forschungsergebnisse zu diesem Thema referiert auch F. Petri 7701 S. 127ff.

Geistige Welt

Dais dem merowingischen Bestattungsbrauch Ziige eigen sind, die sich mit einem 

konsequent verwirklichten Christentum im Grunde nicht vereinbaren lassen, ist 

schon immer empfunden worden. Die folgende Studie bemiiht sich erneut um ein 

Verstandnis eben jener Grabsitten im Spannungsfeld zwischen Heidentum und 

christlichem Glauben.

7747 B. Young, Paganisme, christianisation et rites funeraires merovingiens.

Arch, medievale 7, 1977, 5-81, 10 Abb.
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Verf. sucht zuerst die Vorstellungswelt zu erklaren, welche der Beigabensitte zugrunde 

liegt. Als Schliisselbegriff erweist sich die „persistance de la personalite“, die Vorstellung 

also, dal? die Personlichkeit des Menschen den Tod iiberdauert, und zwar, so mtil?te man 

hinzufiigen, nicht nur im geistigen Bereich als Seele, sondern in gewisser Weise auch kor- 

perlich. Nur vor diesem Hintergrund erscheint die Ausstattung des Grabes mit materiellen 

Giitern sinnvoll. Dal? diese Auffassung mit dem christlichen Glauben im Prinzip unverein- 

bar ist, liegt auf der Hand. Young betont indessen, dal? die Kirche sich lange Zeit um die 

mit Tod und Begrabnis zusammenhangenden Dinge nicht ernstlich gekiimmert hat. Diese 

blieben Angelegenheit der Familie. Erst in einer zweiten Welle der Christianisierung (angel- 

sachsisch-irische Mission) habe ein vertieftes Verstandnis des christlichen Glaubens den 

Uberresten paganen Brauchtums im Totenkult ein Ende gesetzt.

Die Uberpriifung einzelner Grabsittenkomplexe bestatigt die Richtigkeit dieser Auf

fassung. Zum Beispiel die Ausrichtung der Graber: Liberblickt man die Entwicklung von 

der Antike bis zum Mittelalter, so lal?t sich zwar eine deutliche und sicher auch stark 

religids motivierte Tendenz zur Ostung feststellen, es gibt aber bis zuletzt immer wieder 

Abweichungen, die beweisen, dal? hierin individuelle Freiheiten bestanden. „C’etait la 

familie, 1’individu peut-etre, ou mieux la communite qui agissait la“ (S. 23). Auch die 

Korperhaltung der Bestatteten lal?t wohl Vorlieben, aber keine verpflichtende Regel er- 

kennen. Nach der Erorterung der Totenfeuer, eines wegen der uneinheitlichen archaolo- 

gischen Dokumentation problematischen Komplexes, wendet sich Verf. der Beigabensitte 

zu. Dabei unterscheidet er methodisch richtig zwischen der Beisetzung in Tracht (inhuma

tion habille) und der Totenbeigabe im eigentlichen Sinne (depot funeraire). Hier lal?t sich 

der eingangs angedeutete Gegensatz zwischen heidnischen und christlichen Glaubensvor- 

stellungen am besten aufzeigen, lal?t sich auch der Wandel des religibsen Verstandnisses 

am besten belegen. Im abschliel?enden Kapitel geht Verf. noch auf Tieropfer ein (Pferde- 

graber) und vergleicht die merowingischen Grabsitten mit denjenigen in den angelsach- 

sischen Gebieten und bei ostlichen Vblkern (Slawen, Awaren).

Die fur das Verstandnis der merowingischen Grabsitten und ihres geistigen Hinter- 

grundes sicher sehr forderliche Studie ist dennoch von einer erschopfenden Behandlung 

des Themas weit entfernt. Ein Mangel liegt in der ganz ungeniigenden Beriicksichtigung 

der Funde aus den ostlichen Teilen des Merowingerreiches. Die beiden Karten der heran- 

gezogenen Fundplatze (Abb. 9-10) konnen die einseitige Orientierung des Autors auf 

die westlichen Gebiete des Frankenreiches demonstrieren: Sie verzeichnen vier Fund

platze im heutigen Deutschland, davon sind drei falsch kartiert (Koln, Krefeld und Mor- 

ken rechtsrheinisch!). Auf diese Weise miissen wesentliche Aspekte der merowingischen 

Grabsitten unberiicksichtigt bleiben; Brandgraber, Hiigelgraber und Kreisgraben werden 

mit keinem Wort erwahnt. Das heil?t doch wohl, dal? hier wichtiges Material zur Frage 

der paganen Ztige am merowingischen Begrabnisbrauch nicht herangezogen wurde.

Ein einzigartiges Dokument fur das Verstandnis des merowingischen Beigaben- 

brauches ist zweifellos auch der Grabstein von Niederdollendorf. Auf seiner einen 

Seite ist nach ubereinstimmender Ansicht der Tote im Grab, umgeben von Bei- 

gaben, dargestellt. Und es ist offensichtlich mit voller Absicht dargestellt, wie er 

sich dieser Beigaben bedient: er ergreift das Schwert, und er kammt sein Haar. 

Das heil?t, er ist aktionsfahig, quasi lebendig wiedergegeben ... aber das ist unsere 

Sicht, der folgende Beitrag deutet die Darstellung etwas anders:

7748 C. Redlich, Der Bildstein von Niederdollendorf. Die Kunde N. F. 25, 1974, 

157-163, 1 Taf.

In der Deutung der Darstellung auf der einen Seite des Grabsteines von Niederdollendorf 

ist man zuletzt ziemlich allgemein der von K. Borner, Germania 28,1944-1950, 63 ff. vor- 

geschlagenen Deutung gefolgt: Abgebildet sei der Tote mit Beigaben (Sax und Feldflasche),
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bedroht von Unterweltsdamonen (Schlangen), gegen welche er den Gestus des Kammens 

als Beweis fur die Fortdauer seiner Lebenskraft einsetzt. Die Schwierigkeiten fur diese 

Deutung liegcn zweifellos in der mit dem Kamm ausgefiihrten Geste, fur welche es keine 

unmittelbare Parallele gibt. Hier setzt denn auch der Versuch einer Neuinterpretation 

durch C. Redlich ein; sie erinnert an die Rolle des Kammes in der christlichen Liturgie, an 

das rituelle Kammen als Vorbereitung auf die Eucharistiefeier. Sie mbchte den Dargestell- 

ten fur einen Kleriker halten, zumal man zwei die Korperpartie flankierende Linien als 

Stola deuten konnte. Die Feldflasche ware in der Rolle eines Aquamanile zu verstehen. Es 

stort nur der Sax: Verf. meint, er wiirde gerade abgelegt. Ob man jedoch ein betont ins 

Zentrum der Darstellung geriicktes Bildelement so weginterpretieren kann, scheint mir 

zweifelhaft zu sein. Man mbchte auch meinen, dab es zur Charakterisierung eines Kleri- 

kers typischere und bekanntere Gesten gibt als die vergleichsweise beilaufige und fur die 

Offentlichkeit nicht sichtbar ausgefiihrte des Kammens.

Die drei folgenden Beitrage beschiiftigen sich mit einzelnen christlich gepragten 

Denkmalergruppen.

7749 G. R. Delahaye, Hypothese a propos de la division en compartiments de 

certains decors de sarcophages merovingiens. Bull, groupement arch. Seine- 

et-Marne 16, 1975, 123-130, 3 Abb.

Verf. glaubt, fur Sarkophage mit einer in drei Felder gegliederten Verzierung (7577) einen 

Datierungshinweis gefunden zu haben. Eine ahnliche Einteilung weist der Deckel des 684 

verstorbenen hl. Vigilius von Auxerre auf.

7750 G. R. Delahaye, Deux ampoules de Saint Menas conservees en Seine-et- 

Marne. Bull, groupement arch. Seine-et-Marne 16, 1975, 111-122, 1 Abb.

Von den beiden Menas-Ampullen, die Verf. durch diesen Aufsatz bekanntgibt, befindet 

sich eine ohne Provenienzangabe in einer Sammlung der Stadt Monterau-Fault-Yonne. Es 

ist nicht ausgeschlossen, daE sie aus der Umgebung stammt. Das zweite Stiick dagegen ist 

ein echter Bodenfund, 1947 beim Briickenbau nahe Thorigny-sur-Marne zutage gekommen, 

mbglicherweise in der Nahe einer alten Furt. In diesem Zusammenhang gibt Verf. einen 

Uberblick uber die Vorkommen von Menas-Ampullen und Menas-Darstellungen auf 

anderen Gegenstanden innerhalb und auEerhalb des Mittelmeergebietes.

7751 R. Budriesi, Osservazioni e spunti sulla plastica paleocristiana ed alto- 

medioevale in Germania. In: XXIV Corso di cultura sull’arte ravennate e 

bizantina (1977) 173-190, 9 Abb.

Der allgemeingehaltene Uberblick beriicksichtigt auch plastische Bildwerke des friihen 

Mittelalters, z. B. den Grabstein von Niederdollendorf (7748).

Hilfsmittel und Methoden der Forschung

Unter der fur das Jahr 1977 zu verzeichnenden Literatur finden sich einige Bei

trage, die sich mit Fragen der Chronologic merowingischer Altertiimer beschaf- 

tigen. Der zuerst angezeigte Sammelband beriihrt Zeit und Raum des Mero-

Merowingerreich.es
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wingerreiches zwar nur am Rande, sei aber deswegen und wegen der metho

dischen Bedeutsamkeit seines Inhaltes immerhin erwahnt.

7752 Archaologische Beitrage zur Chronologic der Volkerwanderungszeit, hrsg.

G. Kossack u. J. Reichstein. Antiquitas, Reihe 3, 20. Rudolf Habelt Ver

lag, Bonn 1977. 126 S., 48 Abb., 7 Tab.

Der Band enthalt Vortragsresiimees eines 1974 in Kiel abgehaltenen Kolloquiums: E. Kel

ler, Moglichkeiten der Sychronisierung spatromischer Fundgruppen aus den Provinzen 

an Oberrhein und oberer Donau mit elbgermanischen der jiingeren Kaiserzeit; H. W. Boh- 

me, Die Bedeutung der spatromischen Chronologic Nordgalliens fur das nordwestdeutsche 

Kiistengebiet im 4.-5. Jahrhundert n. Chr.; P. Schmid, Zur chronologischen Auswertung 

von Siedlungsfunden des 4.-5. Jahrhunderts n. Chr. im Kiistengebiet zwischen Elbe und 

Weser; H. Vierck, Zur relativen und absoluten Chronologic der anglischen Grabfunde in 

England; J. Reichstein, Stufengliederung der spiiten Kaiserzeit und der Volkerwande- 

rungszeit anhand von Grabfunden mit kreuzfdrmigen Fibeln; E. Bakka, Stufengliederung 

der nordischen Volkerwanderungszeit und Ankniipfungen an die kontinentale Chrono

logic; W. Sloman, Der Ubergang zwischen der spaten Kaiserzeit und der friihen Volker- 

wanderungszeit in Norwegen; J. Waller, Der Ubergang von der Volkerwanderungs- zur 

Vendelzeit im ostlichen Malartal; B. Stjernquist, Chronologische Probleme der Volker - 

wanderungszeit in Siidschweden; A. Era-Esko, Ein Schwert der Merowingerzeit mit 

volkerwanderungszeitlichem Knauf aus Grab A 5 von der Insel Kjuloholm, Gemeinde 

Koylio, Siidwestfinnland; J. Werner, Der Grabfund von Taurapilis, Rayon Utna (Li- 

tauen) und die Verbindung der Balten zum Reich Theoderichs; D. S. W. Kidd, Some 

Questions of Method in the Study of Migration Period Pottery; B. Arrhenius, Zur Chro

nologic des Granatschmucks; M. P. Malmer, Chronologic der Solidi und Goldbrakteaten; 

W. Holmqvist, Kunst und Chronologic.

Die beiden nachstehenden Titel hangen inhaltlich eng zusammen:

7753 H. Ament, Chronologische Untersuchungen an frankischen Graberfeldern 

der jiingeren Merowingerzeit im Rheinland. Ber. RGK 57, 1976, 285-336, 

20 Abb.

7754 H. Ament, Zur archaologischen Periodisierung der Merowingerzeit. Ger

mania 55, 1977, 133-140, 2 Abb., 2 Taf.

Der an erster Stelle genannte Aufsatz geht aus von Untersuchungen an mittelrheinischen 

Graberfeldern (Riibenach 7315, Pommerhof und Miesenheim 7623), bei welchen sich die 

Moglichkeit einer Unterteilung jenes Abschnittes der jiingeren Merowingerzeit abzeichnete, 

der nach Bohner als Stufe IV bezeichnet und mit dem 7. Jahrhundert gleichgesetzt wird. 

Diese Unterteilung griindet sich vor allem auf die Beobachtung eines Wandels in den Zier- 

mustern eiserner tauschierter Gegenstiinde. Einfarbig in Silber tauschierte, meist mit 

Flechtmustern verzierte Trachtstiicke werden abgeldst von bichromen, teilweise plattierten 

und tierornamentierten Beschlagen. Den beiden hierdurch charakterisierten Zeitstufen 

lassen sich zusatzlich andere typische Erscheinungen zuordnen. Eine Uberpriifung weiterer 

Fundkomplexe aus dem Rheinland (Graberfelder von Junkersdorf, Koln-Miingersdorf, 

Iversheim 7214, Hohenfels, Ehrang, Eisenach und Newel 7120) bestatigt die Stichhaltigkeit 

dieser Unterschcidung. Sie erlaubt - dies zeigt das folgende Kapitel - eine Korrelation mit 

Chronologiesystemen des siiddeutsch-schweizerischen Raumes, wo eine entsprechende 

Teilung des jiingermerowingischen Zeitabschnittes schon seit langerem iiblich ist (Hori- 

zont der dreiteiligen bzw. vielteiligen Garnituren). Der dritte Hauptabschnitt („Absolute
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Datierung“) kann bei dem notorischen Mangel an festdatierten Fundkomplexen der jiinge- 

ren Merowingerzeit trotz weiten Ausholens wenig nene Gesichtspunkte beibringen. Im- 

merhin legt die Feststellung einer grundsatzlichen Vergleichbarkeit zwischen den zeitge- 

bundenen Formengruppen des alamannisch-bajuwarischen Raumes einerseits und des 

frankischen Gebiets andererseits es nahe, eine fur das ganze Gebiet des Merowingerreiches 

anwendbare Terminologie zur relativen Chronologic vorzuschlagen. Demzufolge wird 

zwischen Alterer und Jiingerer Merowingerzeit unterschieden (vor bzw. nach 600), und 

jeder dieser beiden Abschnitte in drei Stufen (AM I, II, III; JM I, II, III) aufgeteilt. Jeweils 

zwei dieser sechs Stufen kbnnen als friih-, mittel- bzw. spatmerowingische Periode zusam- 

mengefabt werden.

Dies wird in dem an zweiter Stelle genannten Aufsatz naher erlautert und begriindet. 

Ein besonderer Vorteil dieser Sprachregelung diirfte es sein, dais sie es in den meisten 

Fallen erlaubt, von der oft unreflektierten Anwendung absolut-chronologischer Termini 

auf nur relativ-chronologisch fixierte Sachverhalte wegzukommen. Es ,,soll der relativ- 

chronologischen Terminologie der ihr aus methodischen Griinden zukommende Vorrang 

vor der absolut-chronologischen auch im Sprachgebrauch dadurch verschafft werden, dab 

ihr eine sprachlich flexible, stilistische Variation und Wechsel in der Genauigkeit der 

Zeitsprache erlaubende Nomenklatur zur Verfiigung gestellt wird“ (S. 140).

Weniger auf praktische Belange als auf eine theoretische Erorterung der Grund- 

lagen merowingischer Chronologic ist der folgende Aufsatz abgestimmt.

7755 H. Steuer, Bemerkungen zur Chronologic der Merowingerzeit. In: Studien 

zur Sachsenforschung, hrsg. H.-J. Hassler (1977) 379-402, 1 Abb.

Verf. stellt eingangs fest, dab die Diskussion um die theoretischen Grundlagen der archa- 

ologischen Chronologic fur die Merowingerzeit in den letzten Jahren erneut in Gang 

gekommen ist, und mdchte hierzu einige Uberlegungen beisteuern. Die erste betrifft den 

Unterschied zwischen einer Datierung nach Zeitstufen und einer solchen nach Fundhori- 

zonten. Ein Fundhorizont ist gekennzeichnet durch das Auftreten gleicher und folglich 

gleichzeitiger Sachformen und markiert im Idealfall einen Zeitpunkt, wahrend eine Zeit- 

stufe gewohnlich durch ein Biindel archaologischer Phanomene definiert wird und von 

vornherein einen Zeitraum beschreiben soil. Verf. raumt ein, dal? auch der Fundhorizont 

nur bis zu einer gewissen Grenze eingeengt werden kann, praktisch also einen Zeitraum 

definiert. Dem kommt von der anderen Seite das Bemiihen um weitere Unterteilung der 

Stufensysteme entgegen (vgl. 7753), so dal? trotz unterschiedlicher Ausgangspunkte beide 

methodischen Ansatze zum gleichen Resultat, einer mbglichst genauen Stufenchronologie, 

fiihren. Hier setzt die zweite, hbchst beherzigenswerte LIberlegung des Autors ein. Er fragt, 

wie fein denn eine solche Stufeneinteilung sein diirfe, wie diinn die Zeitschichten gewahlt 

werden kbnnen. Hier muf? es tatsachlich Grenzen geben, die nicht unterschritten werden 

kbnnen, ohne dal? der Realitatsbezug verlorengeht. Dabei spielt vor allem eine Rolle, dal? 

uns die Funde der Merowingerzeit durchweg in Grabern iiberliefert sind, ihre Chronologie 

zuerst einmal eine Grablegungschronologie ist. Aus der zweifellos variablen Zeitspanne 

zwischen Herstellungs-, Erwerbungs- und Deponierungszeitpunkt, aus der mbglicherweise 

unterschiedlichen Lagerung von modebedingtem Herstellungszeitraum und individueller 

Gebrauchsdauer ergibt sich ein Datierungsspielraum, den Verf. keinesfalls geringer als ein 

halbes Jahrhundert ansetzen mbchte. Innerhalb dieser Zeitspanne wird man jedoch noch 

eine Wahrscheinlichkeitsskala fur das Auftreten der jeweiligen Form aufstellen kbnnen; 

am Anfang und in der Mitte der Lebensdauer eines Typs sollte er haufiger auftreten als 

gegen deren Ende. So fiihren denn die Uberlegungen Steuers zu dem Postulat, „statt der 

bisher . . . verwendeten Stufen- und Gruppeneinteilung der Altertiimer bzw. der Abschnitts- 

gliederung von Graberfeldern mit mehr Berechtigung“ einem von Hubener gemachten 

Vorschlag zu folgen und ,,Leithorizonte als Beziehungslinien fur die relative Datierung von
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Altertumer-Komplexen zu definieren. Dabei sollte jedoch von einzelnen Altertiimer-Typen, 

nicht von Biindeln von Formen oder Fundkombinationen ausgegangen werden“ (S. 398).

Nun, gegen die Definition solcher Altertiimer-Horizonte ist sicher nichts einzuwen- 

den, und man mochte die Befiirworter einer auf ihnen aufbauenden Merowinger-Chrono- 

logie nur ermuntern, moglichst bald das Werk zu beginnen, wo doch die theoretischeEin- 

sicht schon so lange vorhanden ist. Denn der Vorschlag Hubeners wurde schon 1969 

publiziert und spatestens 1962 konzipiert. Was seither in der Praxis geschehen ist, stimmt 

eher skeptisch. Hubener ist in der betreffenden Publikation (Absatzgebiete friihgeschicht- 

licher Topfereien in der Zone nordlich der Alpen) seinem eigenen theoretischen An- 

satz nicht gefolgt; weder wird die dort behandelte Keramik nach Fundhorizonten 

anderer Altertiimer datiert, noch werden Fundhorizonte der Keramikgruppen definiert. 

Bei Hubener sind, ohne dal? die Griinde erkennbar waren, beachtliche Unterschiede in 

der Auffassung von der zeitlichen Lagerung bestimmter Horizonte zu verzeichnen: Der 

Horizont der Vogelfibel wird 1969 S. 14 (Steuer zitiert es S. 385) mit dem 6. Jahrhundert 

gleichgesetzt, letzthin aber nur mit der ersten Halfte dieses Jahrhunderts (7722 S. 522: 

,,Franzisken-Nietengarnituren-Vogelkopffibel-Horizont“, dazu im Anschlul? die Aus- 

ftihrung, „dal? die Masse der uns bekannten Franzisken nach der Mitte des 6. Jahrhunderts 

langst in ihren Grabern lag“). Im gleichen Zusammenhang tauchen Uberlegungen auf, die 

Zweifel daran nahren, ob in jedem Fall allein die Altertiimergruppe definierend ist fur den 

nach ihr benannten Horizont. Wie soil man es verstehen, wenn Hubener die Angonen 

aus Morken und Ittenheim aus dem „Ango-Horizont“ zu eliminieren sucht (7722 S. 523 

Anm. 51: „Fiir den Horizont der echten Angonen liegen beide Graber zu spat“) ? Was bei 

der Einengung des Blickwinkels auf einzelne Altsachentypen herauskommt - Steuer ver- 

wirft dem obigen Zitat zufolge die Fundkombination als primare Erkenntnisquelle und 

schrankt S. 383f. den heuristischen Wert des geschlossenen Fundes stark ein -, kann das 

seit 40 Jahren praktizierte Beispiel der Biigelfibel-Chronologie H. Kuhns zeigen (vgl. 

7725/26). Vestigia terrent; die „Horizont-Chronologie“, in welche Steuer so grofie 

Hoffnungen setzt, hat sich nicht eben vielversprechend angelassen.

Eine weitere Bemerkung sei gestattet. Der aus den theoretisch mbglichen Unterschie- 

den zwischen Herstellungs-, Erwerbungs- und Vergrabungsdatum abgeleitete Datierungs- 

Spielraum von uber einem Jahrhundert fur eine nur 30 Jahre lang hergestellte Form 

(Abb. 1) lafit sich in der Praxis doch sehr stark einengen. Die Beigabe antiquierter, aus 

der Mode gekommener Stiicke scheint generell nicht iiblich gewesen zu sein. Die Vor- 

stellung, beispielsweise ein in jungen Jahren erworbener Fibelsatz sei von einer Frau un- 

beirrt von alien modischen Entwicklungen bis ans Ende eines langen Lebens getragen 

worden und ihr dann ins Grab gefolgt, entspringt letztlich der erbrechtlichen Beigaben- 

interpretation und ist, wie H. F. Muller (7716 S. 134 f. u. d.) gerade gezeigt hat, nicht 

zu halten. Einzelne Altstiicke sind oft gut als solche erkennbar; soeben hat M. Martin 

(7759J dies am Beispiel der Runenfibel von Biilach exemplifiziert, die sich nach Mafi- 

gabe der Beifunde, in Anbetracht der Lage des Grabes innerhalb des Graberfeldes und 

aufgrund ihrer Deponierungsart als Altstiick erkennen lal?t und sogar noch selbst die Be- 

griindung fiir die lange Verwahrung gibt (Runeninschrift). Zugegeben, die chronologische 

Sonderstellung der Biilacher Fibel ist nur erkennbar, wenn man Datierungskriterien 

heranzieht, die Steuer ausdriicklich verwirft (Beifunde, Horizontalstratigraphie). In einen 

,,Almandinscheibenfibel-Horizont“ miil?te sie einbezogen werden und wurde diesen ent- 

sprechend verlangern. Bleibt nur die Frage, an welchem Mabstab denn eigentlich ein sol

cher Horizont und seinesgleichen gemessen werden konnen. Schliel?lich sei daran erinnert, 

dal? es ja gar nicht immer das Vergrabungsdatum ist, welches interessiert; ein Schmuck- 

oder Waffenensemble des 6. Jahrhunderts bleibt auch dann noch ftir diesen seinen Zeit- 

raum typisch, wenn es um Jahrzehnte verspatet im 7. Jahrhundert in den Boden gelangt ist.

Nach unserer Einschatzung hat vieles von dem, was Steuer aufgrund theoretischer 

Uberlegungen in Zweifel stellt, in der Praxis dennoch seinen guten Sinn. Das Unbehagen 

daran, „einen archaologisch zu erfassenden kontinuierlichen Prozel? in Zeitabschnitte zu 

zerteilen“ (S. 397) und beispielsweise von einzelnen Belegungsphasen eines Graberfeldes 

zu sprechen, mag sich mildern, wenn man bedenkt, dal? das Kontinuum Zeit fur uns stets
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nur in Abschnitten begrifflich zu fassen ist. Belegungsphasen und Zeitstufen sind die von 

der Archaologie entwickelten, ihren Quellen konformen Zeitmafie, wie es Tag, Monat 

und Jahr fur die Historic sind. Dem Wort von der „Sinnlosigkeit der Stufeneinteilung 

schlechthin“ (S. 384) widersprechen wir entschieden. Mag sein, daE die von Steuer und 

Hubener intendierten Altsachen-Horizonte dermaleinst das Begriffsrepertoire der Archao

logie erweitern, aber bis dahin ist noch eine Menge Arbeit zu leisten.

In seinem soeben angezeigten Aufsatz raumt Steuer (S. 400) dendrochronolo- 

gischen Daten bei der Erstellung einer absoluten Chronologic den ersten Rang 

ein. Dem stimmen wir gern zu, indem wir die Bedeutsamkeit des folgenden Bei- 

trags unterstreichen.

7756 H. Roosens, Dendrochronologie van graf 111 van Beerlegem. Conspectus 

MCMLXXVI. Arch. Belgica 196 (1977) 60-62, 1 Abb.

Die in der jiingsten Veroffentlichung (7520) vertretene Datierung des reichen Frauen- 

grabes 111 von Beerlegen gegen Ende des 6. Jahrhunderts hat von dendrochronologischer 

Seite Bestatigung erfahren. Die Untersuchung zweier Eichenbohlen vom Bodenbelag der 

Grabkammer durch E. Hollstein ergab Ringfolgen bis 568 n.Chr., wobei sich zwar keine 

Waldkante, wohl aber Splintholz in den letzten 7 Ringen beobachten liels. Daraus kann 

man ein Fallungsdatum von 587 ± 10 Jahre extrapolieren. Die Ringfolgen von Beerlegem 

weisen eine 228jahrige Oberlappung mit einem Abdeckbrett des Knabengrabes aus dem 

Kolner Dom auf, fiir welches beilaufig ein neuer absoluter Ansatz mitgeteilt wird. Ist es 

fruher auf 550 ± 8 datiert worden (7171), so wird es nun „um 537 oder wenig spater“ 

angesetzt. Halt man mit dem Ausgraber an der Gleichzeitigkeit von Knaben- und Frauen- 

grab fest, so laEt sich dieses Datum besser als das vorige mit den von Archaologie und 

Numismatik entwickelten chronologischen Vorstellungen vereinbaren. Man fragt sich in- 

dessen, in welchem Mafie andere dendrochronologisch fixierte Komplexe (Krefeld-Gellep 

7171, Hufingen 7564, Oberflacht 7586187) von dieser Korrektur betroffen sind, ja auch die 

Frage nach der Endgiiltigkeit der neuen Daten wird man aufwerfen miissen.

Zu den Hilfsmitteln der archaologischen Mittelalterforschung gesellt sich das vom 

Artemis-Verlag betreute „Lexikon des Mittelalters“. Es tritt neben das bereits 

eingefiihrte ,,Reallexikon der Germanischen Altertumskunde“.

7757 Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, begriindet von Johannes 

Hoops. 2., vollig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage, unter Mit- 

wirkung zahlreicher Fachgelehrter hrsg. von H. Beck, H. Jankuhn, K. 

Ranke, R. Wenskus. Bd. 3, Lfg. 3-4. Walter de Gruyter Sc Co., Berlin - 

New York 1977. 224 S., 86 Abb., 25 Taf.

Enthalt die Stichworte ,,Boot“ (Forts.) bis ,,Brisingamen“; zur Archaologie des Mero

wingerreiches vgl. besonders „Bdttcherei“ (S. 327 zu Funden aus Oberflacht) und „Brak- 

teaten“ (§ 3 zu nordischen Goldbrakteaten in Mitteleuropa, § 4 zu merowingischen 

Brakteaten) sowie die historisch-topographischen Artikel „Boppard“ und ,,Breisach“.

7758 Lexikon des Mittelalters. Bd. 1 Lfg. 1. Artemis Verlag, Miinchen u. Zurich 

1977. 224 Sp., 4 Abb.

Das neue Lexikon folgt in vielem dem bewahrten, vom gleichen Verlag herausgegebenen 

,,Lexikon der Alten Welt“, ist aber auf einen groEeren Umfang als dieses berechnet 

(5 Bande zu je ca. 1100 S.). Bei der grof>en Zahl der abzudeckenden Wissengebiete kommt
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der Archaologie wohl auch kiinftig nur ein relativ geringer Anteil zu; in der ersten Liefe- 

rung, die bis „Agypten“ reicht, ist vornehmlich der Artikel „Ackergerat“ von M. Muller- 

Wille archaologisch ausgerichtet. Man vermiht einen archaologischen Beitrag zum 

Stichwort „Adel“.

Im folgenden verzeichnen wir - wie immer sicher nur in zufalliger Auswahl - 

Beitrage von dinglich orientierten Nachbarwissenschaften: Runologie (7759-7765), 

Epigraphik (7766), Numismatik (7767) und Anthropologic (7768-7772).

7759 M. Martin, Die Runenfibel aus Biilach Grab 249. Gedanken zur Verbrei- 

tung der Runendenkmaler bei den Westgermanen. In: Festschrift Walter 

Drack (1977) 120-128, 7 Abb.

Verf. geht aus von der Beobachtung, dab Runeninschriften im westgermanischen Bereich, 

also innerhalb der Grenzen des Merowingerreiches, nur wahrend einer kurzen Zeitspanne 

von etwa zwei Generationen Dauer auftreten, zwischen der ausgehenden ersten Halfte des 

6. Jahrhunderts und dem friihen 7. Jahrhundert. Demgegeniiber sind Runeninschriften des 

alteren Futhark im Norden nicht nur viel haufiger, sondern in einem viel langeren Zeit- 

raum, von etwa 200 n.Chr. bis zur Wikingerzeit, belegt. Verf. greift eine Aufierung 

B. Salins auf, der schon 1904 schrieb, dafi ,,die Kenntnis der Runen mit einer aus dem 

Norden hervorbrechenden Stromung nach dem mittleren Europa gelangt“ sei. Heute laEt 

sich dieser Ausbreitungsvorgang nicht nur anhand der Runen, sondern auch mittels 

anderer, nordisch gepragter Gegenstandsgruppen (Goldbrakteaten, Webschwerter, be- 

stimmte Waffen, Glattkeramik) sichtbar machen (Abb. 7). Diese Welle der Ausbreitung 

nordischer Einfliisse bringt Martin in Zusammenhang mit dem Ende des einst machtigen 

(7608) Thiiringerreiches; sein Zusammenbruch brachte die Volker des Merowinger

reiches in unmittelbaren Kontakt mit dem Norden, auch scheint die Ansiedlung thiiringi- 

scher Gruppen im Innern des Merowingerreiches viel zur Vermittlung nordischer Formen 

beigetragen zu haben (vgl. 7715, 77190).

7760 S. Opitz, Siidgermanische Runeninschriften im alteren Futhark aus der 

Merowingerzeit. Burg-Verlag, Kirchzarten 1977. 318 S., 3 Karten, 5 Taf.

Die aus der Schule von H. Klingenberg (vgl. die folgenden Titel) hervorgegangene Disser

tation behandelt die Runeninschriften aus dem ostlichen Merowingerreich und ordnet sie 

nach ihrem Inhalt. Eine erste Gruppe bilden die reinen Namensinschriften, eine zweite 

solche, die liber die Namensnennung hinaus weitere Aussagen machen. Unter ihnen zeigen 

die religios betonten Inschriften sowohl heidnischen als auch christlichen Charakters die 

entwickelste Form. Sie besitzen in der Regel einen zweistufigen Aufbau, indem sie die 

religids-mythische und die diesseitig-private Sphare ansprechen. Diese „exemplarisch- 

aktuellen“ Inschriften (vgl. 7763, 7764) sind „eine ausgesprochene Eigentiimlichkeit der 

siidgermanischen Runeniiberlieferung“ (S. 218), zu deren typischen Erscheinungen ferner 

weitgehende Rezeption bzw. starker Einflufi des Christentums und zunehmende Verwen- 

dung der Runenschrift fur profane Zwecke zahlen.

7761 H. Klingenberg, Runenfibel von Biilach, Kanton Zurich. Eiebesinschrift 

aus alamannischer Friihzeit. In: Alemannica. kandeskundliche Beitrage, 

Festschrift fur Bruno Boesch = Alemann. Jahrb. 1973-1975 (1976) 308-325, 

2 Abb.
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7762 H. Klingenberg, Die Runeninschrift aus Biilach. Helvetia arch. 7, 1976, 

116-121, 5 Abb.

Die Runeninschrift von Biilach in der Lesung FRIFRIDIL DU MIK L L (= Frifridil Du 

umfasse mich) erhalt ihre erotische Akzentuierung durch die „zartliche“ Reduplikation 

beim Namen Fridil sowie durch doppelte oder gar dreifache Beifiigung der L-Rune (fiir 

das Fruchtbarkeitssymbol ,,Lauch“). Auffallig viele in uniibliche Richtung gewendete 

Runen verweisen auf die Moglichkeit palindromischer Anordnung mancher Zeilen, die 

auf diese Weise einen - wieder erotischen - Doppelsinn erhalten.

7763 H. Klingenberg, Die Drei-Gotter-Fibel von Nordendorf bei Augsburg. 

Zum Typus der mythologischen, exemplarisch-aktuellen Runeninschrift. 

Zeitschr. Dt. Altertum u. Dt. Lit. 105, 1976, 167-188.

7764 H. Klingenberg, Schwaben-Dag und Suebia. Suebische Vorzeit in exem

plarisch-aktuellen Runeninschriften. In: Festgabe fiir Otto Hofler (1976) 

337-385, 1 Abb.

In den drei Gotternamen der Inschrift von Nordendorf sieht Klingenberg, nimmt man 

die riicklaufige Lesung des ersten und des letzten hinzu, eine Anspielung auf den Mythos 

von Baldurs Tod. Dieser scheint in einer exemplarischen Beziehung zu stehen zu den im 

,,privaten“ Inschriftteil genannten Personen, der Frau AWA und dem Mann LEUBWINI. 

Diesen Typ der Runeninschrift - Aktualisierung eines mythologischen Vorganges in seiner 

exemplarischen Bedeutung fiir lebende Personen - findet der Autor bei einer Reihe von 

Denkmalern wieder, deren Inschriften in dem an zweiter Stelle genannten Aufsatz be- 

handelt werden: Amulettkapsel von Schretzheim (vgl. 7715), Biigelfibelpaar von Di

schingen, Schnallen von Szabadbattayan und Weimar.

7765 K. Duwel u. H. Roth, Die Runenfibel von Donzdorf, Friihmittelalterl. 

Studien 11, 1977, 409-413, 1 Taf.

Verf. legen mit ihrer Neubearbeitung der Donzdorfer Runenfibeln (7214) das Muster 

einer von ihnen geplanten neuen Gesamtausgabe der Runeninschriften des europaischen 

Kontinents vor. Der Beitrag gliedert sich in einen archaologischen (Fundumstande, Be- 

schreibung des Runentragers, Archaologische Einordnung) und einen runologischen Teil 

(Beschreibung, Echtheit, Transliteration, Deutung, Typ und Funktion, Datierung, 

Sprachliche Zuordnung), dem eine „Zusammenfassende Gesamtinterpretation“ folgt.

7766 H. Atsma, Die christlichen Inschriften Galliens als Quelle fiir Kloster und 

Klosterbewohner bis zum Ende des 6. Jahrhunderts. Francia 4, 1976, 1-57, 

1 Abb.

Die Inschriften - durchweg Epitaphien die sich auf Kloster des 5. und 6. Jahrhunderts in 

Gallien und auf ihre Bewohner beziehen, sind nicht eben zahlreich und stehen insofern in 

keinem rechten Verhaltnis zu der Bedeutung, die die Kloster in dieser Zeit besaEen. Einen 

nicht unwichtigen Beitrag vermogen die Inschriften dagegen zur Kenntnis des vormonasti- 

schen Asketentums zu leisten.

7767 F. Wielandt, Miinzpragung in Bodman zur Merowingerzeit. In: Bodman. 

Dorf - Kaiserpfalz - Adel, hrsg. H. Berner, Bd. 1 (1977) 161-168, 1 Taf.
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Neuerliche Wiirdigung der drei Trienten - aus Herten Grab 162, aus Lankern in West

falen und ein Stuck unbekannter Herkunft in Gotha welche die Existenz einer mero- 

wingischen Miinzstatte in Bodman belegen, der einzigen im rechtsrheinischen Gebiet.

7768 A. Kloiber, Die Menschen von Linz-Zizlau. Baierische Graberfelder des

7. Jhs. auf dem Gelande der VOEST, Teil 1: Bildband. Linzer arch. Forsch. 

5. Linz 1973. XII u. 251 S., zahlreiche Abb.

7769 A. Kloiber, Die Menschen von Linz-Zizlau. Baierische Graberfelder des 

7. Jhs. auf dem Gelande der VOEST, Teil 2. Mit einem Beitrag von H. 

Mitscha-Marheim. Linzer arch. Forsch. 6. Linz 1975. 112 S., 12 Taf. 2 Beil.

Zu den im erstgenannten Band vorgelegten Abbildungen des Skelettmaterials enthalt der 

zweite den beschreibenden Katalog, dazu ferner Angaben zur Fundgeschichte und auch 

einen archaologischen Katalog zu den ersten 17 Grabern der Fundstelle Zizlau II samt den 

zugehdrigen Tafeln. Der Beitrag von Mitscha-Marheim bezieht sich auf Schnallen und 

Giirtelbeschlage des Grabes 15/1962: Teile einer Spathagarnitur vom Typ Civezzano und 

einer vielteiligen Garnitur des Saxgiirtels. Die anthropologische Auswertung soil in einem 

weiteren Band erfolgen.

7770 J. Nemeskeri, Uber den kiinstlich deformierten Schadel von Schoningen, 

Kr. Helmstedt (5.-6. Jahrhundert). Mit einem Beitrag von R. Busch. Nachr. 

Niedersachs. Urgesch. 45, 1976, 129-154, 15 Abb.

Das Skelett wurde bereits 1927 aufgefunden; eine Datierung aus dem Fundzusammenhang 

heraus ist nicht mbglich. Die anthropologische Untersuchung konstatiert weibliches Ge- 

schlecht und ein Sterbealter zwischen 29 und 39 Jahren, sie bemiiht sich auch um eine 

Rekonstruktion der Bandagen, welche die Deformation bewirkt haben.

7771 I. Meier-Welser, Pathologische Knochenveranderungen der merowinger- 

zeitlichen Skelette von Anderten, Kreis Hannover. Die Kunde N. F. 26-27, 

1975-1976, 147-216, 5 Abb., 20 Tab., 8 Taf., 1 Faitplan.

Degenerative Veranderungen der Wirbelsaule waren der am haufigsten zu beobachtende 

pathologische Befund; Arthrosen waren demgegeniiber selten.

7772 R. Perrot, Une sepulture double merovingienne a Seyssinet-Pariset (Isere), 

II.Etude anthropologique. L’Anthropologie 77,1973,545-578, 9 Abb., 7Tab.

In dem Doppelgrab, in archaologischer Hinsicht von M. Colar-Delle und A. Bocquet 

behandelt (77259) waren zwei jugendliche Individuen unterschiedlichen Geschlechts bei- 

gesetzt. Die rassische Zuordnung bleibt mehrdeutig, doch war eine Familienahnlichkeit 

einwandfrei zu erkennen.
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Belgien, Niederlande, Luxemburg

77101 W. Groenman-Van Wateringe, 

B. L. van Beek, R. W. Brandt, 

D. P. Halewas, W. H. de Vries- 

Metz u. M. D. de Weerd, Chro- 

nique - Kroniek. Helinium 17,1977, 

127-151.

Betrifft die niederlandischen Provinzen 

Nord- und Siidholland sowie Utrecht und 

die Jahre 1972-1974. S. 148 ff. zur Mero- 

wingerzeit.

77102 S. J. De Laet, M. D. de Weerd, 

M. Lesenne, B. L. van Beek, A. 

Van Doorselaer u. F. Verhaeghe, 

Bibliographic - Bibliografie. Heli

nium 16, 1976, 234-273.

77103 S. J. De Laet, M. D. de Weerd, 

A. Gob, M. Lesenne, B. L. van 

Beek, A. Van Doorselaer u. F. 

Verhaeghe, Bibliographic - Biblio

grafie. Helinium 17, 1977, 152-191.

Fur die Jahre 1975 und 1976, zur Mero

wingerzeit S. 269-272 bzw. S. 187-189.

77104 Archeologie 1977, 54—56.

Literaturbericht zur Merowingerzeit in Bel

gien.

um den Sarkophag der Griinderin und 

ersten Abtissin des Klosters Oda handeln, 

welche eine Tante des Diakons Adalgisel- 

Grimo (f 634) war.

77106 Avernas-le-Bauduin (B, Prov. Lut- 

tich): J. Alenus-Lecerf, Cimetieres 

merovingiens a Avernas-le-Bauduin. 

Conspectus MCMLXXVI. Arch. 

Belgica 196 (1977) 55-59, 3 Abb.

Aus dem Bereich des Ortes sind zwei 

merowingische Graberfelder bekannt. Das 

eine, in der Flur „Tombeu“ gelegen, war 

schon 1864 Ziel von Ausgrabungen. Einige 

der damals gemachten Beigabenfunde sind 

in Museen von Liittich und Brussel erhal- 

ten und lassen eine Belegung dieser Ne- 

kropole schon in der alteren Merowinger

zeit erkennen. Demgegeniiber ordnen sich 

die bisher bekannten Graber des zweiten 

Friedhofs in die jiingere Merowingerzeit 

ein; alle zehn 1968 aufgedeckten Bestat- 

tungen waren mit Trockenmauern umge- 

ben. Vier Graber enthielten bescheidene 

Beigaben, Grab 3 neben einem Knick- 

wandtopf einen Breitsax mit bronzenen 

Scheidenbeschlagen.

Beerlegem (B, Prov. Ostflandern): 

Siehe 7756.

77105 Amay (B, Prov. Liittich): Archeolo

gie 1977, 20 f., 1 Abb.

Vor dem Hauptaltar der Stiftskirche von 

Amay wurde ein skulptierter Sarkophag 

mit der Inschrift „Chrodoara“ und der Dar- 

stellung einer weiblichen, einen Stab hal- 

tenden Person aufgefunden. Es kbnnte sich 

Engelmanshoven (B, Prov. Limburg: 

Siehe 7718.

77107 Gent (B, Prov. Ostflandern): Ar

cheologie 1977, 24.

U. a. merowingische Siedlungsfunde aus 

dem Gebiet des altesten Hafens.
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77108 Gingelom (B, Prov. Limburg): Ar- 

cheologie 1977, 21; 24.

Einzelfunde der Merowingerzeit deuten auf 

ein Reihengraberfeld hin.

77109 Houten (NL, Prov. Utrecht): Maand- 

blad Oud-Utrecht 49, 1976 (= ROB 

Overdrukken 83) 68, 1 Abb.

Knicktopfscherben aus Loerik.

77110 Huy (B, Prov. Liittich): Archeologie 

1977, 26 f., 1 Abb.

Merowingische Siedlungsschicht in der Rue 

des Augustins.

77111 Meer (B, Prov. Antwerpen): L. Van 

Impe u. E. Roche, Nederzetting 

uit de ijzertijd en merovingische 

grafvondsten te Meer. Conspectus 

MCMLXXVL Arch. Belgica 196 

(1977) 20-24, 4 Abb.

Am Rand eines Siedlungsareals der Latene- 

Zeit wurden neuerlich und schon bei frii- 

herer Gelegenheit merowingische Funde an- 

getroffen, die anscheinend von Brandgra- 

bern herriihren.

77112 Ophoven (B, Prov. Limburg): H. 

Roosens, Het merovingisch graf- 

veld van Ophoven. Conspectus 

MCMLXXVL Arch. Belgica 196 

(1977) 63-67, 5 Abb.

Die Fortsetzung der Ausgrabung des Gra- 

berfeldes von Ophoven (vgl. 74110, 76122) 

hat die Zahl der von dort bekannten Gra

ber auf ca. 135 erhbht. In Abbildungen 

vorgelegt werden die Inventare von drei 

Frauengrabern der Periode JM II mit sehr 

typischen Beigaben dieser Zeit: bichrom 

tauschierte Giirtelbesatze, gleicharmige Bii- 

gelfibeln, Ohrringe mit Blechbeere oder 

Polyeder, ein Scharnierarmband und eine 

Prelsblechfibel. Ubereinstimmung herrscht 

in der Giirteltracht; das Giirtelende hing 

lang herab, war mit drei bis vier recht- 

eckigen Beschliigen besetzt und endete in 

einer Riemenzunge. Diese drei Graber la

gen am bstlichen Rand des Bestattungs- 

areals. Sollten sie, was man vermuten 

konnte, die jiingste Belegungsschicht re- 

prasentieren, ware die Datierung von frti- 

her und neuerdings wieder aufgefundenen 

Silbermiinzen in die Zeit zwischen 720 und 

740 (76122) ernsthaft zu tiberpriifen.

77113 Torgny (B, Prov. Luxemburg): G. 

Lambert, La necropole merovin- 

gienne de Torgny (1925-1926, 

1938). Mit einem Nachwort von E. 

P. Fouss. Le pays gaumais 36-37, 

1975-1976, 2-199, 35 u. 5 Abb., 

47 Taf., 1 Faltplan.

Der Fundort liegt im aubersten Stiden des 

belgischen Staatsgebietes. In der Flur „Le 

Douaire“ wurden zu Beginn der zwanziger 

Jahre die ersten Grabfunde gemacht; der 

nachste derartige Fund loste 1925 die erste 

Grabung aus, welcher sich eine zweite im 

Folgejahr anschloE. Hierbei wurden 18 

Graber freigelegt, aber nur unzureichend 

dokumentiert. Im Jahr 1938 wurde die 

Untersuchung unfern der alten Fundstelle 

wieder aufgenommen. Die Zahl der be

kannten Graber konnte auf 71 erhbht wer

den, ohne dais! die Grenzen des Graber- 

feldes an irgendeiner Stelle hatten erreicht 

werden kbnnen. Die Dokumentation iiber 

diesen zweiten Grabungsabschnitt ist we- 

sentlich besser als die des ersten, labt aber 

ebenfalls in mancher Hinsicht zu wiinschen 

iibrig. Die nicht geringe Zahl heute noch 

vorliegender, jedoch nicht naher zuweis- 

barer Funde (86 Katalognummern) lafit 

ermessen, welchen Einschrankungen eine 

Auswertung dieses Fundbestandes unter- 

liegen muE.

Dem Fundkatalog (S. 11-78) schliefit sich 

eine Behandlung des in Sachgruppen ein- 

geteilten Fundstoffes an. Dessen Masse 

machen Tongefabe, Waffen, Schnallen und 

Kleingerate aus. Schmucksachen sind sel- 

ten; die Frauengraber sind recht beschei- 

den ausgestattet und vermutlich oft gar 

nicht als solche erkennbar: Der Autor zahlt 

26 Graber mit Waffen gegeniiber 6 Gra- 

bern mit Schmuck (S. 131). Bei der Zeit- 

bestimmung der Graber (S. 126-130) trennt 

Verf. richtig Graber des 6. von denen des 

7. Jahrhunderts und rechnet mit einer Be- 

legung von 520 bis 700. Das ist sicher ein 

maximaler Ansatz; die Masse der Graber
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konzentriert sich auf die mittlere Mero- 

wingerzeit, und nur mit den beiden Gra- 

bern 61 und 62, deren relativ spate Zeit- 

stellung auch Verf. nicht entgangen ist, 

wird die Periode JM II erreicht. Selbstver- 

standlich gilt jede Datierung nur fur den 

zufallig freigelegten Graberfeldausschnitt.

77114 Tournai (B, Prov. Hennegau): M.

Amand, A Tournai, les Francs et 

le christianisme font leur entree dans 

1’histoire. Les Dossiers de 1’Archeo- 

logie 21, 1977, 118-127, 19 Abb.

77115 Tournai (B, Prov. Hennegau): E. 

Moser, Konig Childerich. Antike 

Welt 8, 1977, H. 1, 29-34, 10 Abb.

Zwei recht populare Darstellungen; die 

Formulierung des Titel der ersten laEt es 

ahnen.

Bundesrepublik Deutschland

Baden-Wiirttemberg

77116 Die Reihengraber der Merowinger- 

zeit. Historischer Atlas von Baden- 

Wiirttemberg, Lfg. 3,6 (1976). Bei- 

wort von A. Dauber, S. 1-12.

Der von R. Christlein kommentierten 

Karte der alamannischen Funde der spaten 

Kaiserzeit (75118) folgt nun eine Karte 

der merowingischen Reihengraber, die A. 

Dauber bearbeitet hat. Aus der Grund- 

signatur („Bestattungsplatz“) sind hervor- 

gehoben Gemarkungen mit mehreren Rei- 

hengraberfriedhofen, Adelsgraber und Gra

ber in Kirchenzusammenhang. AuEer den 

Grabern sind kartiert: 1. Hohensiedlungen 

vom Typ des Runden Berges (7517), ob- 

wohl der Schwerpunkt ihrer Benutzung 

teils vor, teils nach der Merowingerzeit 

liegen diirfte; 2. frankische Castra vom 

Typ der Stockenburg bei eingestandener- 

malsen recht ungekliirter Chronologic; 3. 

Miinzstatten (nur Bodman 7767). Zu die

sen Siedlungsplatzen sowie zu den Adels- 

und Kirchengrabern werden Literaturnach- 

weise gegeben. Auch sonst beruht die 

Karte auf den in der Literatur enthaltenen 

Angaben, die jedoch kritisch gesichtet wor- 

den sind. Beim Stand von 1975 waren 

1401 Fundstellen von 931 Gemarkungen 

zu verzeichnen, d. h. 22 % der Fundorte 

haben mehr als einen Reihengraberfriedhof 

aufzuweisen. In welch geringem Umfang 

die Masse der Fundplatze jedoch erforscht 

ist, geht daraus hervor, daE nur von deren 

37 = 3 % mehr als hundert Graber be- 

kannt sind; von 224 = 16 % der Fund

stellen sind zwischen 10 und 100 Graber 

bekannt. Dabei gehort Baden-Wiirttemberg 

zweifellos zu den am besten erforschten 

Gebieten des Merowingerreiches.

77117 Ahldorf (Stadt Horb, Kr. Freuden

stadt): Arch. Nachr. Baden 18, 

1977, 22, 1 Abb.

Drei Bestattungen des 7. Jahrhunderts von 

einem bisher unbekannten Reihengraber

friedhof.

77118 Bischoffingen (Kr. Breisgau-Hoch- 

schwarzwald): P. Volk, Merowin- 

gischer Reihengraberfriedhof und 

ottonischer -ingen-Ort. Zu den frii- 

hen historischen Strukturen von 

Bischoffingen am Kaiserstuhl. In: 

Alemannica. Festschrift fiir Bruno 

Boesch = Alemann. Jahrb. 1973- 

1975, 470-499, 1 Abb.

In den recht verzweigten Erorterungen - 

„die vorliegende Abhandlung ist weit da- 

von entfernt, ein geordnetes Bild zu ent- 

werfen“ (S. 472) - um Geschichte und To

pographic von Bischoffingen spielen Rei

hengraber in der Flur „Bigarten“ eine 

gewisse Rolle. Zur Topographic S. 476 

Abb. 1.



680 Hermann Ament

77119 Bodman (Kr. Konstanz): J. Aufder- 

mauer, Die vor- und friihgeschicht- 

liche Besiedlung von Bodman-Lud- 

wigshafen vom Neolithikum bis 

zur alamannischen Landnahme. In: 

Bodman. Dorf - Kaiserpfalz - Adel, 

hrsg. H. Berner, Bd. 1 (1977) 33- 

68, 11 Abb. 9 Taf., 1 Faitplan.

Im Gegensatz zur Aussage des Titels be- 

handelt der Beitrag auch die fruhmittel- 

alterlichen Grabfunde aus einem Reihen- 

graberfeld in der Flur „Hintertal“ (S. 48 ff. 

mit Abb. 15-17 u. Taf. 8).

Bodman (Kr. Konstanz): 

Siehe 7767.

Donzdorf (Kr. Goppingen): 

Siehe 7765.

77120 Durbheim (Kr. Tuttlingen): Arch, 

Nachr. Baden 18, 1977, 12.

„Innerhalb eines kleinen spatmerowinger- 

zeitlichen Friedhofs fand sich das Grab 

eines Adligen, zu dessen ausgesuchten Bei- 

gaben neben den Waffen auch ein Ketten- 

panzer gehort. Gekleidet war dieser Mann 

in ein Gewand aus Goldbrokat. . . Ein 

silberbeschlagener Giirtel und entspre- 

chend verzierte Wadenbinden vervollstan- 

digten seine ,Festtagstracht‘. . . Ein im Rang 

offenbar zugehbriges Frauengrab war lei- 

der nur in Resten erhalten . . . Offenbar 

gehorte dazu auch eine eigene Kirche, denn 

die Spuren eines kleinen Holzbaus bei 

den Grabern konnen nicht anders inter- 

pretiert werden.“

Hemmingen (Kr. Ludwigsburg): 

Siehe 7716.

77121 Hufingen (Schwarzwald - Baar - 

Kreis): Arch. Nachr. Baden 18, 

1977, 12-16, 4 Abb.

77122 Hufingen (Schwarzwald - Baar - 

Kreis): G. Fingerlin, Neue ala- 

mannische Grabfunde aus Hufin

gen. Texte zu einer Ausstellung. 

Mit Beitragen v. K. Hietkamp u. 

K. Wolber. Fbrderkreis fur die ur- 

und friihgeschichtliche Forschung 

in Baden e. V., Freiburg 1977. 55 S., 

28 Abb.

77123 Hufingen (Schwarzwald - Baar- 

Kreis): G. Fingerlin, Hufingen - 

ein „Oberzentrum“ in friihgeschicht- 

licher Zeit. Zu den Grabungen im 

alamannischen Friedhof im Gewann 

„Auf Hohen“. In: Almanach 78. 

Heimatjahrb. Schwarzwald-Baar- 

Kr. 2, 1978, 48-53, 8 Abb.

77124 Hufingen (Schwarzwald - Baar - 

Kreis): K. Wolber, Aus der Werk- 

stattarbeit des Landesdenkmalamtes 

in Freiburg: Restaurierung alaman- 

nischer Grabfunde (Hufingen). 

Arch. Nachr. Baden 19, 1977, 29- 

38, 10 Abb.

In der archaologischen Friihmittelalter- 

forschung hatte sich Hufingen schon durch 

das 1966 entdeckte Reitergrab an der 

„Gierhalde“ einen Namen gemacht (7564). 

Nahezu ebenbiirtig stellen sich diesem 

Fund nun einzelne Grabinventare aus ei

nem 1975 entdeckten Graberfeld um Ge

wann „Auf Hohen“ an die Seite. Von 

diesem sind bisher 394 Graber, vorwie- 

gend solche der alteren Merowingerzeit, 

ausgegraben worden, wiihrend die jiinge- 

ren Bestattungen noch freizulegen sind. 

Die Graber sind ungestbrt und enthielten 

qualitiitsvolle Beigaben in grower Zahl, 

freilich oft in schlechtem Erhaltungszu- 

stand, was besondere Anforderungen an 

die Restauratoren stellte. Offenbar hat die 

giinstige verkehrsgeographische Lage von 

Hufingen viel zum Reichtum seiner Be- 

wohner im friihen Mittelalter beigetragen.

Hundersingen a. d. Donau (Kr. 

Sigmaringen): Siehe 7713.

77125 Klepsau (Gem. Krautheim, Hohen- 

lohekreis): Arch. Nachr. Baden 18, 

1977, 22, 2 Abb.

Die Untersuchung des Reihengraberfeldes 

(71130, 73118) endete mit seiner voll-



Archaologie des Merowingerreiches 681

standigen Freilegung; die Gesamtzahl der 

Graber belauft sich auf 66.

Weiterfiihrung der Ausgrabung eines Rei- 

hengraberfeldes (75129), 76 Graber sind 

nunmehr bekannt.

77126 Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis): 

Arch. Nachr. Baden 18, 1977, 24.

Merowingische Graber, darunter eines mit 

reicher Ausstattung, bei der Martinskirche. 

An anderer Stelle 20 beigabenlose, jeden- 

falls nachrdmische Korpergraber.

77131 Tauberbischofsheim-Dittigheim 

(Main-Tauber-Kreis): D. Planck, 

Untersuchungen im frankischen 

Friedhof von Tauberbischofsheim- 

Dittigheim, Main-Tauber-Kreis. 

Arch. Ausgr. 1976, 55-58, 2 Abb., 

Umschlagbild.

77127 Liedolsheim (Kr. Karlsruhe): Arch.

Nachr. Baden 18, 1977, 22, 1 Abb.

Mannergrab des 7. Jahrhunderts aus dem 

Bereich eines bereits bekannten, offenbar 

recht ausgedehnten Reihengraberfriedhofs.

77128 Mannheim-Vogelstang: Arch. Nachr.

Baden 18, 1977, 25.

Grubenhiitte der Merowingerzeit.

Durch die Fortfiihrung der Ausgrabung 

(vgl. 76217) konnte die Zahl der freigeleg- 

ten Graber auf mindestens 70 erhoht wer- 

den. Zwei sich iiberlagernde Belegungs- 

schichten wurden festgestellt; die jiingere 

kennt keine Beigaben. Das Inventar eines 

reichen Mannergrabes umfalst Spatha und 

Sax, Lanze, Schild, Franziska und Pfeile, 

eine Eisenschere, ein Bronzegefals, zwei 

Tongefalse und einen Riisselbecher (vgl. 

7736). Ein Unikum ist eine eiserne Pflug- 

schar, ebenfalls aus einem reichen Manner

grab.

77129 Oberndorf-Beffendorf (Kr. Rott

weil): S. Schiek, Zum friihmittel- 

alterlichen Graberfeld von Obern

dorf-Beffendorf, Kreis Rottweil. 

Denkmalpflege in Baden-Wiirttem- 

berg 6, 1977, 25-27, 5 Abb.

Von einem seit 1908 bekannten, 1970 aber- 

mals angeschnittenen Reihengraberfeld 

wurden 1971 rund 260 Graber freigelegt. 

Seine Begrenzung wurde auf drei Seiten 

festgestellt, wahrend die weitere Erstrek- 

kung nach der vierten Seite hin vorerst 

nicht abzuschatzen ist. Nach vorlaufigem 

Urteil fallt die Belegungszeit mit der jtin- 

geren Merowingerzeit zusammen. Das be- 

deutendste Fundstiick wird abgebildet: 

eine koptische Bronzepfanne.

77132 Tiibingen-Unterjesingen: H. Reim, 

Ausgrabungen in einem Graberfeld 

der Merowingerzeit in Tiibingen- 

Unterjesingen. Arch. Ausgr. 1976, 

60-64, 3 Abb.

Nahe bei den schon friiher publizierten 

Grabern der spaten Merowingerzeit 

(76223) wurden weitere vier Graber der 

gleichen Zeitstellung gefunden.

77133 Uhingen (Kr. Goppingen): J. Biel, 

Alamannische Graber in Uhingen, 

Kreis Goppingen. Arch. Ausgr. 

1976, 58 f., 1 Abb.

Elf Graber der jiingeren Merowingerzeit, 

dazu ein Pferdegrab.

77130 Stammheim (Kr. Calw): Arch. Nachr.

Baden 18, 1977, 22. Urach (Kr. Reutlingen): Siehe 7739.
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Bayern

Mittels geschickter Gegeniiberstellung von 

Bild und Text fiihrt die nachstehend an- 

gezeigte kleine Broschiire ein in den Fund- 

stoff einer Landschaft des ostlichen Ober- 

bayern und in seine historischen Zusam- 

menhange:

77134 A. Obermayr u. J. Wegner, Baju- 

waren zwischen Inn und Salzach. 

Pannonia-Verlag, Freilassing 1977. 

48 S., 23 Abb.

Ein bereits bekanntes Reihengraberfeld, 

welches zu der noch bekannteren mero- 

wingerzeitlichen Siedlung (vgl. 7511) ge- 

hort, wurde bei Erdarbeiten angeschnitten. 

Acht Graber mit Beigaben der jiingeren 

Merowingerzeit konnten beobachtet wer- 

den, einige Einzelfunde stammen aus zer- 

stbrten Grabern. - Im Ortsinnern wurde 

im Bereich eines gleichfalls schon seit lan- 

gerem bekannten Graberfeldes eine Spatha 

gefunden.

Zu friihmittelalterlichen Verkehrswegen 

siidostlich von Miinchen vgl. K. Schwarz 

7746.

77135 Aham (Kr. Landshut): Verhandl. 

Hist. Ver. Niederbayern 102, 1976, 

91.

Zwei norddstlich von Erling im Wald be- 

findliche Grabhiigel wurden von Unbe- 

fugten angetrichtert, wobei dem einen, 

offenbar auf der alten Erdoberflache, ein 

Sax des spaten 7. Jahrhunderts entnom- 

men wurde. Eine Nachuntersuchung konnte 

an beiden Hiigeln einen Kreisgraben fest- 

stellen, erbrachte jedoch keine weiteren 

Erkenntnisse.

Augsburg: Siehe 7714.

77136 Bad Gbgging (Stadt Neustadt a. d. 

Donau, Kr. Kelheim): H. U. Nuber, 

Ausgrabungen in der alten Kirche 

Sankt Andreas in Neustadt/Donau- 

Bad Gbgging, Landkreis Kelheim. 

In: Beitrage zur Heimatkunde von 

Niederbayern (1976) 34-39, 1 Abb.

Vorbericht liber die Ausgrabung eines im 

7. Jahrhundert als Kultraum eingerichte- 

ten rbmischen Badegebaudes; vgl. 75140.

77137 Burgheim (Kr. Neuburg-Schroben

hausen): Neuburger Kollektane- 

enbl. 129, 1976, 146-150, 1 Abb.

77138 Bergen (Kr. Kelheim): Neuburger 

Kollektaneenbl. 129, 1976, 145, 

1 Abb.

Einzelfund einer Lanzenspitze.

77139 Donaumunster (Gem. Tapfheim, 

Kr. Donau-Ries): Zeitschr. Hist. 

Ver. Schwaben 70, 1976, 58.

Grab mit Spatha, Schildbuckel, Eisen- 

schnalle und Trense sowie ein beigaben- 

loses Grab.

77140 Donauried (Kr. Dillingen): Jahrb. 

Hist. Ver. Dillingen 78, 1976, 192.

Einzelfund einer Lanzenspitze.

77141 Goggingen (Stadt Augsburg): Zeit

schr. Hist. Ver. Schwaben 70, 1976, 

58 f.

Bei einer Nachuntersuchung im Bereich 

des bereits bekannten Reihengraberfeldes 

wurden neun gestbrte Graber beobachtet.

77142 GroEwallstadt (Kr. Miltenberg): 

Frankenland N. F. 29, 1977, 232, 

1 Abb.

Ein sog. koptisches Bronzebecken mit 

durchbrochen gearbeitetem Standring aus 

einem Grab des schon 1935 entdeckten 

Graberfeldes am Ortsrand kam nachtrag- 

lich zur Ablieferung.
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77143 Gunzburg (Kr. Gunzburg): Zeitschr.

Hist. Ver. Schwaben 70, 1976, 59.

Mehrere Graber, mindestens zwei mit 

Beigaben, in unmittelbarer Nachbarschaft 

eines romischen Graberfeldes an der rd- 

mischen Donausudstrafie.

77144 Hienheim (Kr. Kelheim): Verhandl. 

Hist. Ver. Niederbayern 102, 1976, 

94, 1 Abb.

Sax des 7. Jahrhunderts, gefunden 1960 

am siidwestlichen Ortsrand.

77145 Hofheim (Kr. HaEberge): Franken- 

land N. F. 29, 1977, 233.

Einzelfund einer Lanzenspitze.

Einzelfund: Teil einer bronzenen Giirtel- 

garnitur langobardischen Typs.

77150 Opferbaum (Kr. Wurzburg): Fran- 

kenland N. F. 29, 1977, 232 f., 

1 Abb.

Im Bereich einer kaiserzeitlichen Siedlung 

wurde auch Keramik des friihen Mittel- 

alters entdeckt. Dieser Siedlungsfund ord- 

net sich einem vor wenigen Jahren neu- 

entdeckten Reihengraberfeld zu (73175).

77151 Passau: Verhandl. Hist. Ver. Nie

derbayern 102, 1976, 87, 1 Beil.

Fundnotiz zur Ausgrabung in der Severins- 

kirche von Passau-Innstadt; vgl. 76232.

77146 Kunzing (Kr. Deggendorf): Ver

handl. Hist. Ver. Niederbayern 102, 

1976, 95 f., 2 Abb.

Acht Graber des spaten 7. Jahrhunderts, 

ein Frauengrab des 6. Jahrhundert sowie 

ein Doppelgrab mit Kreisgraben an drei 

verschiedenen Fundstellen, ferner Einzel- 

funde (Zierscheibe); vgl. 76232.

77147 Nersingen (Kr. Neu-Ulm): Zeitschr. 

Hist. Ver. Schwaben 70, 1976, 59.

Beigabenloses Skelett im Bereich eines be- 

reits bekannten Reihengraberfriedhofs.

Nordendorf (Kr. Augsburg): Siehe 

7763.

77148 Nornheim (Stadt Gunzburg, Kr. 

Gunzburg): Zeitschr. Hist. Ver. 

Schwaben 70, 1976, 59.

Merowingische Graber mit Beigaben bei 

einer Bauausschachtung.

77152 Regensburg: Die Ausgrabungen im 

Niedermiinster zu Regensburg 

(1977). 98 S., 60 Abb., 4 Farbtaf., 

4 Beil.

Die Resultate der mehrjahrigen Ausgra

bungen im Innern des Niedermiinsters von 

Regensburg sind in einem „Archaologi- 

schen UntergeschoE“ konserviert und der 

Offentlichkeit zuganglich gemacht worden. 

Die vorliegende Broschiire enthalt die 

Texte der bei der Eroffnung gehaltenen 

Ansprachen sowie - als Vorabdruck aus 

Jahresber. Bayer. Bodendenkmalpflege 13- 

14, 1972-1973 (1977) - einen wissen- 

schaftlichen Bericht von K. Schwarz: 

„Regensburg wahrend des ersten Jahrtau- 

sends im Spiegel der Ausgrabungen im 

Niedermunster“ mit vorziiglicher Illustra

tion. Die durch diese Ausgrabungen neu- 

gewonnenen Kenntnisse zum friihmittel- 

alterlichen Regensburg haben wir mehr- 

fach referiert (71144, 7570, 76236).

Schretzheim (Kr. Dillingen): Siehe 

7715.

77149 Oberglaim (Kr. Landshut): Ver

handl. Hist. Ver. Niederbayern 102, 

1976, 97, 1 Abb.

77153 Staubing (Kr. Kelheim): R. Christ- 

lein, Graberfeld und Kirche des 

friihen Mittelalters von Staubing 

bei Weltenburg, Landkreis Kelheim.
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In: Beitriige zur Heimatkunde von 

Niederbayern (1977) 45-49, 4 Abb.

Vorbericht iiber die Ausgrabung eines 

Reihengraberfeldes mit Holzkirche, vgl. 

7159, 75151/52.

77156 StraE (Kr. Neuburg-Schrobenhau

sen): Neuburger Kollektaneenbl. 

129, 1976, 151-153, 1 Abb.

Einzelfund einer Bronzezierscheibe.

77154 Steinheim (Kr. Dillingen): Jahrb.

Hist. Ver. Dillingen 78, 1976, 192 f.

77155 Steinheim (Kr. Dillingen): Zeitschr.

Hist. Ver. Schwaben 70, 1976, 59 f.

Bei Bauausschachtungen wurden zehn mehr 

oder weniger stark gestorte Reihengraber 

angeschnitten, die sich auf zwei Grab- 

gruppen verteilten.

Steinhorig (Kr. Ebersberg): Siehe 

7728.

77157 Tiickelhausen (Stadt Ochsenfurt, 

Kr. Wurzburg): Frankenland N. F. 

29, 1977, 233.

Einzelfund eines Riisselbecherfragmentes.

77158 Wallersdorf (Kr. Dingolfing-Lan

dau): Verhandl. Hist. Ver. Nieder

bayern 102, 1976, 99, 1 Abb.

Einzelfunde aus einem Reihengraberfried- 

hof.

Hessen

77159 G. Mildenberger, Schrifttum zur 

hessischen Ur- und Friihgeschichte 

1973-1976. Hess. Jahrb. Landes- 

gesch. 27, 1977, 180-221.

Die Arbeit stellt primar keine Bibliographic 

dar, sondern einen Literaturbericht, der 

den Gang der Forschung im Spiegel der 

neueren Literatur festhalt (zuletzt 74136}. 

Zur Merowingerzeit S. 215 ff.

77160 F. Schwind u. Ch. Bar-Palmie, 

Bibliographic zur Archaologie des 

Mittelalters in Hessen 1945-1975. 

Zeitschr. Arch. Mittelalter 4, 1976, 

131-179.

Beriicksichtigt auch die Merowingerzeit, 

besonders Abschnitt 5: „Graberfelder und 

Bestattungen“.

77161 G. Hoch, Geschichte der Main- 

Rodgau-Landschaft von der Romer- 

zeit bis zur Entstehung des Land- 

kreises Offenbach. In: Stadt und 

Kreis Offenbach a. M., Studien u. 

Forsch. N. F. 7 (1976) 3-27, 7 Abb.

S. 7 f. mit 2 Abb. zu Bodenfunden der 

alamannischen und frankischen Zeit.

77162 Griesheim (Kr. Darmstadt-Dieburg): 

R. Andrae, Griesheim, Kreis Darm

stadt-Dieburg. Frankische Grab- 

funde. Ausgrabungsnotizen aus 

Starkenburg. Arch. Denkmaler in 

Hessen 1 (1977). 7 S., 6 Abb.

Dieser erste Zwischenbericht fiber die Re- 

sultate einer noch nicht abgeschlossenen 

Ausgrabung beim Stand von etwa 300 frei- 

gelegten Grabern lalst den Fundplatz von 

Griesheim bei Darmstadt in mehrfacher 

Hinsicht als aufierordentlich interessant 

erscheinen. Folgende Besonderheiten spricht 

Verf. an: 1. Das Grab einer Frau mit 

Goldscheibenfibel, Halskette aus Glasper- 

len, Armband aus Amethysten, Siebloffel 

und Bronzezierscheibe, vor allem aber mit 

einem Biigelfibelpaar mit Runeninschrift 

(Namen „Agilatrud“ und „Kolo/Folo“). 

2. Mannergrab im Zentrum eines Kreis-
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grabens; der Tote trug eine Beinprothese. 

3. Koptischer Beinkamm mit Darstellung 

einer biblischen Szene (Weinwunder). 4. 

Grundril? eines kleinen Holzpfostenbaues, 

zweifellos einer Friedhofskapelle. 5. Drei 

Pferdegraber mit deutlichen Anzeichen fiir 

die gewaltsame Tbtung der Tiere (Schadel 

fehlen). 6. Lange Belegungsdauer. Der 

jiingste Fund ist ein urn 774 in Dinant ge- 

pragter Denar Karls d. Gr. Er wurde in 

der Hand eines sonst beigabenlos bestatte- 

ten Toten gefunden.

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen

77163 D. Hellfaier u. M. Last, Histo- 

risch bezeugte Orte in Niedersach

sen bis zur Jahrtausendwende - 

Graberfelder der Merowinger- und 

Karolingerzeit in Niedersachsen 

(spates 5. bis 9. Jahrhundert). Ver- 

offentl. Hist. Komm. Niedersachsen 

u. Bremen II, Studien u. Vorarbei- 

ten Hist. Atlas Niedersachsen 26. 

August Lax Verlagsbuchhandlung, 

Hildesheim 1976. 72 S., 2 Karten.

Die vor allem von Last bearbeitete Karte 

der Reihengraberfelder verzeichnet 154 

Fundpunkte. Die Nachweise finden sich in 

einem Fundstellenverzeichnis, welches in 

knapper Form Auskunft fiber Lage und 

Art der Graber, fiber etwaige Beigaben- 

funde und irgendwelche Besonderheiten 

gibt sowie die einschlagige Literatur an- 

fiihrt. Die Karte wird im Vorwort aus- 

driicklich als eine Vorlage fiir eine Karte 

des „Historischen Handatlasses“ bezeich- 

net, die kartographisch aufwendiger ge- 

staltet werden soil. Die Literaturgrundla- 

gen fiir eine solche Karte sind aber schon 

hier voll erschlossen.

77164 W. Janssen, Aus heimischem Boden 

ins Museum. Zur Neuaufstellung 

der Abteilung Merowingerzeit und 

Archaologie des Mittelalters. Das 

Rhein. Landesmus. Bonn 1977, 67- 

70, 4 Abb.

Der Bericht fiber die Neuaufstellung und 

die Darlegung der dabei mafigebenden Ge- 

sichtspunkte wird illustriert durch Abbil- 

dungen hervorragender Fundstiicke aus 

Bislich bei Xanten (vgl. 71164) und durch 

die Wiedergabe des reichen Mannergrabes 

von Morken in seiner neuen Prasentation.

77165 Rheinisches Landesmuseum Bonn, 

Fiihrer durch die Sammlungen. 

Rheinland-Verlag, Koln 1977. 168 

S., 110 Abb.

S. 74-84 mit 8 Abb. zur frankischen Ab

teilung in ihrer neuen Konzeption (vgl. 

77164).

Zu friihmittelalterlichen Funden aus West

falen vgl. Winkelmann 7741.

Anderten (Kr. Hannover): Siehe 

7771.

77166 Bedburg (Erftkreis): Bonner Jahrb. 

177, 1977, 721 f.

Einzelfunde frankischer Waffen aus dem 

Bereich eines Reihengraberfeldes.

77167 Bonn: W. Softer, Das Ende einer 

Ausgrabung. Die Ausgrabung 1976 

im rbmischen Legionslager Bonn. 

In: Rheinische Ausgrabungen ’76. 

Das Rhein. Landesmus. Bonn, Son- 

derh. (1977) 116-118, 2 Abb.

77168 Bonn: Bonner Jahrb. 177, 1977, 

650.

Abschlul? der Ausgrabung auch bei der 

ehemaligen Dietkirche; vgl. 76241.

Bonn-Duisdorf: Siehe 7732.
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77169 Bonn-MeEdorf: Bonner Jahrb. 177, 

1977, 650; 722, 1 Abb.

Fundnotizen zur Ausgrabung eines Reihen- 

graberfeldes; vgl. 76242.

77170 Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis): Bon

ner Jahrb. 177, 1977, 722.

Arbeitsgruben einer merowingerzeitlichen 

Topferei.

77171 Bremen, Gem. Ense (Kr. Soest): 

Westfal. Forsch. 27, 1975, 42.

Vorlaufiger AbschluE der Ausgrabungen 

(71165, 73204, 75188, 76244): „Insgesamt 

wurden 29 Graber geborgen . . . Es handelt 

sich um jeweils fiinf Nord-Siid ausgerich- 

tete Frauen- bzw. Mannergraber und um 

neun gleichfalls genordete, iiberwiegend 

mit Beigaben versehene Pferdegraber. Hin- 

zu kommen vier beigabenlose West-Ost- 

Pferdegraber und sechs weitere Korper- 

bestattungen in west-dstlicher Ausrich- 

tung. . .“

77172 Everswinkel (Kr. Warendorf): West

fal. Forsch. 27, 1975, 43.

Siedlungsfunde des 7. und 8. Jahrhunderts.

77173 Flaesheim (Kr. Recklinghausen): 

Westfal. Forsch. 27, 1975, 43.

Zwei Saxe von neuer Fundstelle, vgl.

76245/46.

77174 Geseke (Kr. Lippstadt): Westfal.

Forsch. 27, 1975, 43 f.

Merowingischer Topferofen, vgl. 7741.

77175 Jiilich (Kr. Duren): Bonner Jahrb.

177, 1977, 722.

Frankische Graber angeschnitten, daraus 

zwei Breitsaxe.

77176 Kreuzau (Kr. Duren): Bonner Jahrb. 

177, 1977, 722.

In der Nahe eines bereits bekannten Rei- 

hengraberfeldes wurden Graber angeschnit

ten, die z. T. mit Sandsteinplatten umstellt 

waren.

Liebenau (Kr. Nienburg/Weser): 

Siehe 7727, 7743.

77177 Natzungen (Kr. Warburg): Westfal. 

Forsch. 27, 1975, 43.

Drei nordsiidgerichtete Korpergraber mit 

Waffenbeigabe, 8. Jahrhundert. Vgl. 75200.

Niederdollendorf (Stadt Konigswin- 

ter, Rhein-Sieg-Kreis): Siehe 7748.

77178 Paderborn: Westfal. Landesmus. 

Munster, Neujahrsgrufi 1978, 31.

Merowingisches Frauengrab angeschnitten.

Schoningen (Kr. Helmstedt): Siehe 

7770.

77179 Stommeln (Kr. Koln): Bonner Jahrb. 

176, 1976, 424-430, 4 Abb.

Im Bereich des modernen Friedhofs ka- 

men bei verschiedenen Gelegenheiten fran

kische Grabbeigaben zutage. Die Auf- 

nahme der in privater Hand verbliebenen 

Fundstiicke (17 Katalognummern) la£t ei- 

nen in verschiedener Hinsicht interessanten 

Bestattungsplatz vermuten. Zum einen fan- 

den sich besonders friihe Stiicke (AM I), 

zum anderen solche von beachtlicher Qua- 

litat (Perlrandbecken, Spitzbecher der so- 

eben von Rau 7735 zusammengestellten 

Art, eine tierornamentierte bronzene Spa- 

thagarnitur). Auch die Palette der Waffen 

- Spatha, zwei Franzisken, zwei Lanzen- 

spitzen, Schildfessel - deutet auf gut aus- 

gestattete Kriegergraber hin. Der Ortsplan 

zeigt in beispielhafter Weise die Zuord- 

nung des Graberfeldes zu Fronhof und 

Martinskirche.
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Xanten (Kr. Moers): Siehe 7724.

77180 Zingsheim (Kr. Schleiden): Rheini- 

sche Ausgrabungen ’76. Das Rhein. 

Landesmus. Bonn, Sonderh. (1977) 

95-97, 4 Abb.

Aufmerksam gemacht durch Plattengraber, 

die bei landwirtschaftlichen Arbeiten an- 

geschnitten worden sind, konnten die Aus- 

griiber 30 Grabanlagen eines zweifellos 

grolseren Reihengraberfeldes freilegen. Das 

relativ sparliche Fundmaterial verweist in 

die jiingere Merowingerzeit. Fur den Bau 

der Plattengraber sind verschiedentlich Ar- 

chitekturteile und Weihesteine aus einem 

nahegelegenen Matronenheiligtum verwen- 

det worden (zu einer Inschrift vgl. C. B. 

Ruger ebd. 109 f. Abb. 102).

Rheinland-Pfalz, Saarland

Aus AnlaE des hundertjahrigen Jubilaums 

des Rheinischen Landesmuseums Trier sind 

die folgenden Publikationen erschienen:

77181 R. Schindler, Fiihrer durch das 

Landesmuseum Trier. Selbstverlag 

des Rhein. Landesmus., Trier 1977. 

112 S., 1 Karte, 351 Abb.

S. 87-92 mit Abb. 263; 266-285 zu den 

Altertiimer der merowingischen Zeit.

77182 Trier. Fiihrer zu vor- und friihge- 

schichtlichen Denkmalern, Bd. 32. 

Verlag Philipp von Zabern, Mainz 

1977. Teil I: Text mit 292 S., zahl- 

reichen Abb. Teil II: Beilagen mit 

13 Beil.

77183 Siidwestliche Eifel: Bitburg, Priim, 

Daun, Wittlich. Fiihrer zu vor- und 

friihgeschichtlichen Denkmalern, Bd.

33. Verlag Philipp von Zabern, 

Mainz 1977. 341 S., zahlreiche Abb., 

2 Beil.

77184 Westlicher Hunsriick: Bernkastel- 

Kues, Idar-Oberstein, Birkenfeld, 

Saarburg. Fiihrer zu vor- und friih

geschichtlichen Denkmalern, Bd. 34. 

Verlag Philipp von Zabern, Mainz 

1977. 299 S., 1 Beil.

Der der Stadt Trier gewidmete Band 32 

enthalt einen Beitrag von K. Bohner 

(Trier zwischen Altertum und Mittelalter, 

S. 29-42, 5 Abb., 1 Beil.), welcher Ge- 

schichte und Archaologie dieser Stadt in 

friinkischer Zeit schildert. Artikel zur Be- 

siedlungsgeschichte der betreffenden Land- 

schaften in der Merowingerzeit hat der- 

selbe Autor zu den beiden anderen Banden 

beigesteuert (Bd. 33: Die Besiedlung der 

siidwestlichen Eifel im friihen Mittelalter, 

S. 73-92, 8 Abb., 1 Beil.; Bd. 34: Die 

Besiedlung des „Gaues“ und des oberen 

Moseltales im friihen Mittelalter, S. 65 - 

79, 6 Abb., 1 Beil.). Einen Uberblick iiber 

den Fundstoff gibt K. Bohner in Bd. 33 

(Frankische Grabfunde im Trierer Land, 

S. 93-104, 7 Abb.), daran anschlieEend 

berichtet S. Gollub iiber neuere Funde 

(Neue Untersuchungen von frankischen 

Graberfeldern in der Eifel, S. 105-117, 

9 Abb.).

77185 Albig (Kr. Alzey-Worms): Mainzer 

Zeitschr. 71-72, 1976-1977, 300, 

1 Abb.

Merowingische Einzelfunde von einer seit 

langerem bekannten Fundstelle.

77186 Bingen-Gaulsheim (Kr. Mainz-Bin

gen): Mainzer Zeitschr. 71-72, 

1976-1977, 301, 1 Taf.

Glasperlen und bronzenes Kettenglied, 

offensichtlich aus einem zerstbrten Frauen- 

grab der Merowingerzeit.

77187 Dienheim (Kr. Mainz-Bingen): Main

zer Zeitschr. 71-72, 1976-1977, 

301.
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Sax und Lanzenspitze aus einem zerstorten 

Grab.

77188 Eich (Kr. Alzey-Worms): Mainzer 

Zeitschr. 71-72, 1976-1977, 301.

Zwei Saxe aus einer Sandgrube ostlich des 

Ortes.

77189 Ingelheim-Nord (Kr.Mainz-Bingen): 

Mainzer Zeitschr. 71-72, 1976- 

1977, 301.

Im Ortsteil Frei-Weinheim wurden im Be- 

reich eines bereits bekannten Reihengra- 

berfeldes Spatha, Langsax und Messer als 

Einzelfunde geborgen. Eine Nachgrabung 

traf nur auf bereits zerstbrte Graber.

Kaltenengers (Kr. Mayen-Koblenz): 

Siehe 7723.

77190 Langenlonsheim (Kr. Bad Kreuz- 

nach): H. Polenz u. B. Stumpel, 

Ausgrabungen im merowingerzeit- 

lichen Friedhof von Langenlons

heim, Kreis Bad Kreuznach. Ein 

Vorbericht. Mainzer Zeitschr. 71- 

72, 1976-1977, 234-241, 2 Abb., 

2 Taf.

Der hier erstattete Vorbericht berechtigt 

zu der Hoffnung, dal? es fur Rheinhessen 

als einer der bedeutendsten Fundlandschaf- 

ten des frtihen Mittelalters erstmals gelin

gen konnte, ein grol?es Reihengraberfeld 

wenigstens teilweise mit modernen Metho

den auszugraben. 428 Graber wurden be

reits freigelegt, das ist sicher weniger als 

die Halfte der Gesamtzahl, die sich auf 

liber 1000 Graber belaufen diirfte. Eine 

vollstandige Aufdeckung der Nekropole 

wird in Anbetracht der ortlichen Verhalt- 

nisse nicht moglich sein. Des weiteren 

bedeutet es eine empfindliche Einschran- 

kung der wissenschaftlichen Erkenntnis- 

moglichkeiten, dal? das Graberfeld in ei

nem geradezu erschreckenden Ausmal? 

beraubt wurde. 402 Graber (94 %) wurden 

in gepliindertem Zustand angetroffen, nur 

deren 15 waren zweifelsfrei intakt. Den- 

noch ist der Restbestand an Beigaben iiber- 

raschend reichhaltig, auch aul?erhalb jener 

Kategorien wie der Keramik, an welcher 

die Grabrauber von vornherein kein In- 

teresse hatten. Deswegen lal?t sich ein- 

wandfrei feststellen, dal? glticklicherweise 

gerade der alteste Teil der Nekropole 

durch die systematischen Ausgrabungen 

erfal?t worden ist; die Belegung setzt im 

frtihen 6. Jahrhundert ein und reicht min- 

destens bis weit in die jiingere Merowin- 

gerzeit hinein.

Uber den Beginn des Graberfeldes lal?t 

sich sogar Genaueres sagen. Ein von ei

nem kreisrunden Freiraum umgebenes 

Grab im Norden der untersuchten Flache 

ist nach dem Urteil von H. Polenz als 

das alteste und erste Grab anzusehen; um 

es gruppieren sich die friihesten Graber. 

Das vermutlich unter einem Hiigel ange- 

legte Zentralgrab selbst erwies sich jedoch 

als beigabenlos, ja vermutlich sogar als 

vollig leer (Kenotaph?). Unweit von ihm 

liegt ein als zugehdrig angesehenes Pferde- 

grab mit Resten eines silberbeschlagenen 

Zaumzeuges. Damit wiederholt sich bis in 

die Einzelheiten hinein der Befund des 

„Griindergrabes“ von Riibenach (7315) 

und verleiht den seinerzeit zu diesem vor- 

geschlagenen Interpretationen zusatzliche 

Sicherheit. Die alteste Fundschicht von Lan

genlonsheim ist ferner durch einen massi- 

ven thiiringischen Einschlag gekennzeichnet, 

der sich sowohl bei den Fibeln als auch 

bei der Keramik bemerkbar macht. Polenz 

vermutet, „dal? wir es bei den ’Neusied- 

lern’ wohl mit einem aus Mitteldeutsch- 

land/Thiiringen stammenden Familienver- 

band zu tun haben“ (S. 240).

77191 Ludwigshohe (Kr. Mainz-Bingen): 

Mainzer Zeitschr. 71-72, 1976- 

1977, 301, 1 Abb.

Im Bereich des Reihengraberfriedhofs der 

Wiistung Rudelsheim wurden Steinplatten 

und einzelne Beigaben von frankischen 

Grabern bei Erdarbeiten gefunden.

77192 Mainz-Finthen: Mainzer Zeitschr. 

71-72, 1976-1977, 301 f., 1 Abb., 

1 Taf.

Friihmerowingische Einzelfunde, u. a. eine 

Biigelfibel vom Typ Hahnheim und eine
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weilsbemalte Schiissel, aus dem Bereich 

eines bereits bekannten Reihengraberfeldes.

77193 Mommenheim (Kr. Mainz-Bingen): 

Mainzer Zeitschr. 71-72, 1976 - 

1977, 302.

Wohl jungmerowingisches Plattengrab mit 

zwei Bestattungen.

77194 Niederhausen (Kr. Bad Kreuznach): 

Mainzer Zeitschr. 71-72, 1976 - 

1977, 302.

Einzelfund eines Saxes.

77195 Wallersheim (Kr. Bitburg-Priim): S. 

Gollub, Ein frankischer Friedhof 

mit Menhir bei Wallersheim, Krs. 

Bitburg-Priim. Kurtrierisches Jahrb. 

17, 1977, 134-138, 4 Abb.

Verf. geht vor allem auf den Menhir ein, 

dessen Vorhandensein anscheinend fur 

die Anlage des frankischen Graberfeldes 

(75233) an dieser Stelle ausschlaggebend 

war, und bringt weitere Belege dafiir, daE 

Menhire im Volksglauben spaterer Zeiten 

eine Rolle gespielt haben.

Deutsche Demokratische Republik

77196 Neue Schriften. Bibliographic zur 

Ur- und Friihgeschichte. Ausgr. u. 

Funde 21, 1976, 281-314.

Zur Merowingerzeit besonders S. 293 f., 

ferner unter den regionalen Ubersichten S. 

295 ff.

77197 Magdeburg: Jahresschr. Halle 61, 

1977, 115.

Bronzekapsel vermutlich merowingischer 

Zeitstellung ausgebaggert, vgl. 76260.

77198 Paaren (Kr. Nauen): H. Geisler, 

Eine volkerwanderungszeitliche Fi- 

bel aus Paaren, Kr. Nauen. Ausgr. 

u. Funde 22, 1977, 68-70, 1 Abb., 

1 Taf., Umschlagbild.

An einer auch durch Keramikfunde ausge- 

wiesenen friihmittelalterlichen Fundstelle 

fand sich bei einer planmalsigen Begehung 

eine kleine Zangenfibel aus Silber.

71799 Urleben (Kr. Bad Langensalza): W. 

Timpel, Ein spatmerowingischer 

Grabhiigel von Urleben, Kr. Bad 

Langensalza. Alt-Thiiringen 14, 

1977, 258-284, 14 Abb., 4 Taf. 

Der durch BaumaEnahmen gefiihrdete Hii- 

gel „Milchinsel“ ist in den Jahren 1966- 

1968 vollstiindig untersucht worden. Vor 

Beginn der Ausgrabung mals er noch 22 x 

32 m und war 1,60 m hoch. Bei der Aus

grabung fand sich in seinem Zentrum, 

50 cm fiber der alten Oberfliiche, eine etwa 

runde, 5,50 m im Durchmesser messende 

Brandplatte. Um diesen Verbrennungs- 

platz gruppierten sich in gleichmalsigem 

Abstand drei Graber, Grab 1 ein Brand- 

schiittungsgrab mit Urne, die Graber 2 und 

3 zerstorte Korpergraber mit Steinplatten- 

umstellung. In groflerem Abstand an der 

nordbstlichen Peripherie des Hiigels fan- 

den sich weitere elf Graber sowie ein 

Pferdegrab mit Skelettresten von drei Tie- 

ren. Aus sparlichen Beigabenfunden ergibt 

sich eine - nicht allzu sichere - Datierung 

in die spateste Merowinger- bzw. friihe 

Karolingerzeit (spates 7. bis 8. Jahrhun- 

dert); eine 14C-Datierung fur das Brand

grab 1 auf 615 n. Chr. wird man sicher 

als zu alt ansehen miissen.

Aus der Gemarkung Urleben ist noch ein 

zweiter merowingischer Bestattungsplatz 

bekannt, reprasentiert durch ein Manner

grab der mittleren Merowingerzeit, dessen 

Inventar in diesem Zusammenhang vorge- 

legt wird (Sax, zellentauschierte dreiteilige 

Giirtelgarnitur).
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Frankreich

77200 C. Aronovici-Martin, Dijon, Mu- 

see Archeologique: Les collections 

merovingiennes. Besan^on 1977. 

185 S., 83 Taf.

Der beschreibende Katalog ist nach Fund- 

orten geordnet und flihrt 443 Fundstiicke 

auf. Nach Moglichkeit werden Angaben 

liber die Fundumstande gemacht und wer

den Literaturnachweise gegeben. Es fehlen 

jedoch Angaben liber Grabzusammenhan- 

ge auch da, wo sie moglich gewesen wa- 

ren (Genlis). Alle Fundstiicke werden auf 

74 Tafeln in Zeichnungen und nach Sach- 

gruppen geordnet vorgelegt; hinzu kom- 

men 9 Fototafeln.

77201 Cahiers Alsaciens d’Arch., d’Art 

et d’Hist. 20, 1977, 29 Abb. 1.

Auf den neuesten Stand gebrachte Fund- 

karte des nordlichen Teils des Departments 

Haut-Rhin fur Romerzeit und Mittelalter, 

verzeichnet auch merowingische Graber.

77202 P. Perin, Technique des fouilles et 

archeologie merovingienne. Ecole 

Pratique des Hautes Etudes, IVe 

Section, Annuaire 1975/1976, 671- 

693, 3 Falttaf.

Im Rahmen eines Lehrprogramms an der 

Ecole Pratique des Hautes Etudes wurden 

die Graberfelder von Herouvillette (7135) 

und Lavoye (7415) einer neuerlichen Be- 

trachtung unterzogen im Hinblick auf ihre 

chronologische Gliederung und ihre Aus- 

sage zur Sozialstruktur. In beiderlei Hin- 

sicht stand flir Herouvillette Grab 10 im 

Mittelpunkt, welches mit Waffen, Schmie- 

dewerkzeugen und datierenden Miinzen 

gleichermaEen gut versehen ist. Die bele- 

gungschronologische Untersuchung von 

Lavoye hat - wie zu erwarten war - wei- 

terflihrende Ergebnisse erbracht, die hier 

gegebenermal?en nur angedeutet werden 

(S. 677 in Ubersetzung): „Man kann 

gleichermalsen feststellen, dal? die Nekro- 

pole nicht gegen 500 einsetzt, sondern in 

einem frliheren Zeitraum, der durch meh- 

rere spatromische Graber dokumentiert ist, 

und dal? das Graberfeld, sollte es tatsach- 

lich vollstandig ausgegraben sein, vor dem 

Ende der Stufe IV [n. Bbhner] aufgegeben 

wurde . . . Man kann schliel?lich hinzufli- 

gen, dal? vielversprechende Anzeichen flir 

eine Unterteilung der Stufen II und III 

festzustellen waren . . .“. Die vorverlegte 

Anfangsdatierung berlihrt natlirlich die 

Einschatzung des Adelsgrabes 319, welches 

nun nicht mehr als Grlindergrab im chro- 

nologischen Sinn angesehen werden kann, 

sondern allenfalls den Zeitpunkt einer fran- 

kischen Zuwanderung markieren konnte.

77203 Bibliographic. Bull, groupement 

arch. Seine-et-Marne 16, 1975, 

133-145.

77204 Bibliographic. Bull, groupement 

arch. Seine-et-Marne 17, 1976, 

127-152.

S. 142 f. bzw. S. 145 f. zur Merowingerzeit.

Hinzuweisen ist schliel?lich auf die oben 

behandelten Arbeiten von James (7703) 

und Atsma (7766).

77205 Abainville (Dep. Meuse): Gallia34, 

1976, 358.

Beim Sandabbau wurden weitere Graber 

entdeckt (vgl. 75254), die zahlreiche Bei- 

gaben enthielten (Sax, Lanzenspitze, Fran- 

zisken, Gefal?keramik).

77206 Andresy (Dep. Yvelines): Bull. arch. 

Vexin fran^ais 11, 1975 (1977) 41.

Gipssarkophag aus dem Bereich eines be- 

reits bekannten Reihengraberfeldes.

77207 Audun-le-Tiche (Dep. Moselle): 

J.-P. Daverio, La necropole mero

vingienne d’Audun-le-Tiche. Assoc. 

Amis Arch. Mosellane, Fiche d’In

formation 1976 Nr. 5, 22-31, 2 Taf.
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77208 Audun-le-Tiche (Dep. Moselle):

Gallia 34, 1976, 359 f.

77209 Audun-le-Tiche (Dep. Moselle):

A. Simmer, La necropole merovin- 

gienne d’Audun-le-Tiche. Archeolo- 

gia 102, Jan. 1977, 56-61, 11 Abb.

77210 Audun-le-Tiche (Dep. Moselle): A. 

Simmer, La necropole merovingien- 

ne d’Audun-le-Tiche. Les Cahiers 

Lorrains 1976, 68-72, 2 Abb.

77211 Audun-le-Tiche (Dep. Moselle): A. 

Simmer, Ensembles funeraires de la 

necropole merovingienne d’Audun- 

le-Tiche. Ann. Soc. Hist, et Arch. 

Lorraine 87, 1977, 27-49, 9 Abb.

Unter der anschwellenden Literatur (vgl. 

auch 71199, 72187, 74176, 76267-69) uber 

den Fundplatz von Audun-le-Tiche wird 

der wissenschaftlich interessierte Leser mit 

besonderem Interesse zu dem zuletzt an- 

gezeigten Aufsatz greifen, weil in ihm erst- 

mals geschlossene Grabinventare aus die- 

sem Graberfeld publiziert worden sind. 

Der Autor versichert, dal? diese sieben 

Graber die am besten ausgestatteten des 

Friedhofs darstellen. So mag es ein Mafs- 

stab fiir die geringe Beigabenfreudigkeit 

der dort bestatteten Bevolkerung sein, 

wenn die Schmuckgarnitur des reichsten 

Frauengrabes aus einem Ohrringpaar, zwei 

gleicharmigen Biigelfibeln und zwei Glas- 

perlen besteht (Grab 67). Auch bei den 

Mannergrabern reicht der Beigabenkatalog 

nur wenig iiber die Grundausstattung 

Sax/Messer/Giirtelgarnitur hinaus: zusatz- 

lich eine Lanze in Grab 72, eine Streitaxt 

in Grab 31, eine Art Fischspeer in den 

Grabern 43 und 69 (nicht ganz so selten, 

wie der Autor meint: 7623 S. 87 Anm. 

159). Auch das einzige mit einem Lang- 

schwert versehene Grab (130/1) erhebt sich 

nicht fiber dieses Niveau; auf?er der Gar- 

nitur des Wehrgehanges enthielt es nur 

zwei Pfeilspitzen, und der Eindruck der 

„Uberausstattung“ diirfte beim Autor da- 

durch entstanden sein, dal? er die Bestand- 

teile einer einzigen Spathagarnitur fiir die 

Reste von zwei Giirtelgarnituren hielt. - 

Merklich besser ist das anhangsweise be- 

kanntgebene Mannergrab von Ottange 

ausgeriistet: Es enthielt eine Spatha mit 

einer bronzenen, tierornamentierten Spatha

garnitur von guter Qualitat, einen Sax mit 

tauschierter dreiteiliger Garnitur und eine 

Lanzenspitze.

77212 Bettlach (Dep. Haut-Rhin): Gallia 

34, 1976, 389.

Reste merowingischer Bestattungen bei der 

Kirche des Weilers Saint-Blaise.

77213 Bouxieres-aux-Dames (Dep. Meur- 

the-et-Moselle): Gallia 34, 1976, 

351 f., 1 Abb.

21 Trockenmauergraber mit geringen Bei- 

gaben der Merowingerzeit (Sax, Messer, 

Schnallen, Knickwandtbpfe), anscheinend 

an der Stelle eines rbmischeen Friedhofs.

77214 Bulles (Dep. Oise): Arch. Medievale 

7, 1977, 286 f.

Die Ausgrabungen des Jahres 1975 haben 

den Kern des Graberfeldes erfal?t und an

scheinend dort die gut ausgestatteten Gra

ber eines Kriegers und seiner Frau freige- 

legt.

77215 Chassey-les-Montbozon (Dep. Hau- 

te-Saone): Gallia 34, 1976, 431, 1 

Abb.

Nach Abschlul? der Ausgrabungen konnten 

die Grundmauern einer Kirche mit Bestat

tungen des 7. Jahrhunderts konserviert 

werden.

77216 Chatel-Saint-Germain (Dep. Mo

selle): A. Wieczork, Commentaires 

a propos du plan de 1’Eglise prieu- 

rale du Mont-Saint-Germain. Assoc. 

Amis Arch. Mosellane 1976 Nr. 5, 

6-9, 9 Taf.

77217 Chatel-Saint-Germain (Dep. Mo

selle): J.-F. Pitoy, Fouilles archeo- 

logiques executees depuis 1967 sur 

le site du prieure de Saint-Germain. 

Inventaire partiel. Assoc. Amis 

Arch. Mosellane 1976 Nr. 5, 10-17, 

71 Abb.
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Unter den Funden aus dem Bereich der 

Kirche befinden sich Grabbeigaben der 

jiingeren Merowingerzeit.

77218 Clermont-Ferrand (Dep. Puy-de- 

Dome): P.-F. Fournier, Clermont- 

Ferrand an VIe siecle. Recherches 

sur la topographic de la ville. Re

cherches Clermontoises 6 (o. O. u. 

J.) 273-344, 4 Abb.

Die Untersuchung basiert nur zu einem 

auEerst geringen Teil auf den archaologi- 

schen Quellen (vgl. S. 275).

77219 Cognin (Dep. Savoie): J. Pernon, 

Une grande villa galloromaine a 

Cognin. Archeologia 103, Febr. 

1977, 15-23, 11 Abb.

Im Bereich der Villa merowingische Gra

ber.

77220 Crotenay (Dep. Jura): Gallia 34, 

1976, 421 f., 5 Abb.

Fortsetzung der Ausgrabung (vgl. 75273) 

bis Grab 421. Eine Auswahl bereits re- 

staurierter, vor allem tauschierter Schnallen 

wird abgebildet. Darunter befinden sich 

Stiicke sowohl der friihen wie auch der 

spaten Merowingerzeit.

Dieue-sur-Meuse (Dep. Meuse): 

Siehe 7717.

77221 Escolives (Dep. Yonne): Gallia 34, 

1976, 460.

77222 Escolives (Dep. Yonne): Arch. Me

dievale 7, 1977, 288 f.

Fortsetzung der Ausgrabung (vgl. 75276): 

bis Mitte 1975 232 Graber mit geringen 

Beigaben, darunter keine Waffen.

77223 Fagnon (Dep. Ardennes): Arch. 

Medievale 7, 1977, 288.

Einige Graber mit Beigaben der jiingeren 

Merowingerzeit; vgl. 71196.

77224 Ferrieres-Lar^on (Dep. Indre-et- 

Loire): Gallia 34, 1976, 320.

Beigabenlose Steinplattengraber in den 

Ruinen einer rbmischen Villa.

77225 Geudertheim (Dep. Bas-Rhin): Gal

lia 34, 1976, 406-408, 1 Abb.

Vier Graber der mittleren Merowingerzeit 

mit Beigaben.

77226 Giberville (Dep. Calvados): Gallia 

34, 1976, 343, 1 Abb.

77227 Giberville (Dep. Calvados): Arch. 

Medievale 7, 1977, 287.

Bei der Kirche Saint-Martin Sarkophage 

mit geringen Beigaben (Sax, Beschlag- 

schnalle) der Merowingerzeit. - An an- 

derer Stelle wurde 1976 ein Graberfeld 

angeschnitten, von welchem bis Marz 1977 

150 Graber ausgegraben werden konnten. 

Sie enthielten zahlreiche Beigaben vom 

Ende des 5. bis zur Mitte des 7. Jahr- 

hunderts.

77228 Grenoble (Dep. Isere): La crypte 

merovingienne de 1’eglise Saint- 

Laurent. Archeologia 109, Aug. 

1977, 69, 2 Abb.

Im Verlauf archaologischer Untersuchun- 

gen wurde erkannt, daE die Krypta von 

Saint-Laurent eine im Kern spatrbmische, 

in merowingischer Zeit ausgestaltete Grab- 

kapelle darstellt.

77229 Illzach (Dep. Haut-Rhin): Gallia 

34, 1976, 387 f.

Bei der Ausgrabung romischer Gebaude- 

reste lieE sich sowohl eine Bautiitigkeit im 

4./5. Jahrhundert als auch eine Benutzung 

in merowingischer Zeit nachweisen.

77230 Kirchheim (Dep. Bas-Rhin): R. Kill 

u. B. Haegel, Decouverte d’une 

necropole du Haut Moyen-Age a 

Kirchheim. Soc. Hist, et Arch. Sa-
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verne, Cahier 101, 1977, 33-44, 8 

Abb., 1 Taf.

Im Bereich einer Baugrube 32 Graber, z. T. 

mit Sarkophagen und Platteneinfassungen. 

Geringe Beigaben der jiingeren Merowin- 

gerzeit.

77231 Liguge (Dep. Vienne): Dorn Coquet, 

A Liguge un ensemble exceptionnel 

d’art chretien primitif. Archeologia 

113, Dez. 1977, 23-30, 10 Abb.

An der Stelle eines vom hl. Martin, dem 

nachmaligen Bischof von Tours, gegriin- 

deten Klosters, an der Stelle auch eines 

aufsehenerregenden Wunders des Heiligen, 

entfaltet sich vom 5. bis zum 7. Jahrhun- 

dert eine rege Bautatigkeit, deren einzelne 

Etappen durch Ausgrabungen der Nach- 

kriegszeit geklart werden konnten.

77232 Lille (Dep. Nord): P. Leman, Aux 

origines de la metropole. Le pays 

et les hommes. In: Histoire d’une 

metropole (o. O. u. J.) 11-51, 8 

Abb.

S. 45 f. mit 1 Abb. zum Reihengraberfeld 

von Bouvines.

77233 Longwy-sur-Doubs (Dep. Jura): 

Gallia 34, 1976, 423.

Merowingische Graber mit Beigaben im 

Bereich einer romischen Villa.

77234 Lutter (Dep. Haut-Rhin): Gallia 34, 

1976, 389, 1 Abb.

Zwolf merowingische Graber; vgl. 76300.

77235 Lyon (Dep. Rhone): Arch. Medie- 

vale 7, 1977, 274.

Graber des 6-/7. Jahrhunderts bei der Kir- 

che Saint-Laurent.

77236 Mackenheim (Dep. Bas-Rhin): F.

Vallet, Ensemble merovingien 

provenant de Mackenheim (Bas- 

Rhin). Antiquites Nationales 8, 

1976, 75-83, 6 Abb.

Der Ort Mackenheim liegt in der Rhein- 

ebene nahe dem bekannten Fundort Bal- 

denheim. Reihengraberfunde unter der Pro- 

venienzangabe „Mackenheim“ sind zwar 

zu verschiedenen Zeitpunkten aufgetaucht, 

jedoch laEt sich eine genaue Fundstelle 

nicht angeben. Das gilt auch fiir einen 

Fundkomplex, welcher 1881 dem Museum 

in Saint-Germain-en-Laye verkauft wurde 

und zu dem eine Bronzekanne, ein Biigel- 

fibelpaar (Typ Champlieu), ein Paar Al- 

mandinrosettenfibeln, eine silbergefalste 

Eisenkieskugel und eine Siliqua des Atha- 

larich (526-534) gehdren. Es konnte sich 

sehr wohl um ein geschlossenes Inventar 

aus einem reichen Frauengrab handeln, 

obwohl entsprechende Angaben beim Ver- 

kauf nicht gemacht wurden.

77237 Magny-en-Vexin (Dep. Val-d’Oise): 

J. Sirat, Le cimetiere merovingien 

de Magny-en-Vexin (Val-d’Oise). 

Bull. arch. Vexin frangais 10, 1974, 

87-116, 4 Abb., 10 Taf.

77238 Magny-en-Vexin (Dep. Val-d’Oise): 

P.-H. Mitard, Note complemen- 

taire sur la sepulture double de 

Magny-en-Vexin. Bull. arch. Vexin 

fran^ais 10, 1974, 117 f., 1 Abb.

Die Fundgeschichte der merowingischen 

Altertiimer von Magny reicht bis weit ins 

19. Jahrhundert zuriick; fiir 1835 sind die 

ersten Funde in der wissenschaftlichen Li- 

teratur bezeugt. 1972 konnten unter sehr 

schwierigen Bedingungen 42 Graber syste- 

matisch freigelegt werden. Zum grofiten 

Teil handelte es sich um Bestattungen in 

Sarkophagen (36 Exemplare), die haufig 

aus romischen Architekturteilen hergestellt 

worden waren. Die Beigaben umfassen Ge- 

faEe aus Ton und Gias, Waffen (je 4 Streit- 

axte und Lanzen, je 1 Langschwert und 

Schildbuckel) und Schmuck (3 Vogelfibeln, 

1 Biigelfibel als Einzelfund). Nach zutref- 

fender Einschatzung des Autors gehort das 

Fundmaterial in die friihmerowingische 

Zeit.
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77239 Marmoutier (Dep. Bas-Rhin): F. 

Petry u. E. Kern, Decouvertes ar- 

cheologiques dans 1’ancienne abba- 

tiale de Marmoutier (Bas-Rhin). 

Rapport provisoire. Cahiers Alsa- 

ciens d’Arch., d’Art, et d’Hist. 20, 

1977, 39-88, 14 Abb.

77240 Marmoutier (Dep. Bas-Rhin): Gallia 

34, 1976, 409-411, 3 Abb.

Die Reste des ersten Kirchenbaues, einer 

einfachen Saalkirche, sowie auch die zweite 

Bauphase werden in die merowingische 

Zeit datiert.

77241 Massiac (Dep. Cantal): L. Tixier, 

Decouverte d’un habitat merovin- 

gien dans le Cantal. Archeologia 

104, Marz 1977, 64 f., 2 Abb.

Den Hinweisen einer physikalischen Pro- 

spektion folgend, wurden bei der Kirche 

Saint-Victor Oberreste eines Steinbaues aus 

merowingischer Zeit ausgegraben. 

und opakem Gias. Die Fibeln haben ein 

genaues, leider provenienzloses Gegen- 

stiick in der Prahistorischen Staatssamm- 

lung Miinchen. Der bedeutende spatmero- 

wingische Grabfund von Montcy wirft 

neues Licht auf die friihe Geschichte die

ses Ortes, weil er in Analogic zu zahl- 

reichen anderen Befunden die Existenz 

einer Kirche schon zur Merowingerzeit 

sichert. Im Zusammenhang mit anderen 

Uberlegungen vermutet Perin hier den 

Hauptort des pagus Castrensis bzw. Castri- 

censis.

77244 Montreal-du-Gers (Dep. Gers): 

Gallia 34, 1976, 487-489, 2 Abb.

Der Bereich einer romischen Villa wurde 

in merowingischer Zeit sowohl als Wohn- 

als auch als Bestattungsplatz genutzt.

77245 Munviller (Dep. Haut-Rhin): Gallia 

34, 1976, 389.

Merowingische Plattengraber.

77242 Mesigny (Dep. Savoie): Archeologia 

103, Febr. 1977, 58 f., 1 Abb.

Plattierte Schnalle vom Cret du Mort als 

Reprasentant der friihmittelalterlichen Al- 

tertiimer im Museum von Annecy.

77246 Noroy-les-Jussey (Dep. Haute- 

Saone): Gallia 34, 1976, 433.

Merowingische Graber, wenigstens eines 

mit Beigaben, in den Ruinen einer romi- 

schen Villa.

77243 Montcy-Saint-Pierre (Dep. Arden

nes): P. Perin, Une riche tombe 

feminine du VIIe siecle a Montcy- 

Saint-Pierre. Revue hist, ardennaise 

12, 1977, 17-32, 5 Abb.

Als im Jahre 1901 die alte Pfarrkirche von 

Montcy-Saint-Pierre abgerissen wurde, ka- 

men einige bei ihrem Bau verwendete rd- 

mische Werksteine zutage. Dies gab AnlaE 

zu einer Nachgrabung zwei Jahre spater. 

Dabei fanden sich drei mit Steinen einge- 

falste Graber, samtlich gestort, doch hatten 

sich in einem Bestandteile des urspriingli- 

chen Beigabeninventares erhalten. Es sind 

dies ein Paar goldener PreEblechfibeln und 

ein Kollier, bestehend aus 5 groEen und 2 

kleinen Amethysten, 5 Bernsteinen und 

einer Reihe von Perlen aus durchsichtigem

77247 Nucourt (Dep. Val-d’Oise): J. Sirat, 

Le cimetiere merovingien du Viel 

Atre a Nucourt (Val-d’Oise). Bull, 

arch. Vexin frangais 11, 1975 (1977) 

121-134, 4 Abb., 3 Taf.

Das Graberfeld ist seit seiner Entdeckung 

im Jahr 1883 bei zahlreichen Gelegenhei- 

ten angegraben worden, konnte aber nie 

in groEerem Umfang untersucht werden. 

Bei einer neuerlichen Sondage wurden 34 

Bestattungen in Sarkophagen aus Stein 

oder Gips freigelegt. Gefunden wurden 

wenige Gefafie und Schnallenteile. Ein bei 

anderer Gelegenheit zutage gekommener 

spatromischer Glasbecher konnte einen 

Hinweis auf die Anfange der Nekropole 

geben.
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77248 Paris (Dep. Ville-de-Paris): L. Renou, 

Le cimetiere merovingien de Saint- 

Germain-des-Pres d’apres les fouil- 

les anciennes. Ecole Pratique des 

Hautes Etudes, IVe Section, An- 

nuaire 1975/1976, 1035 f.

Referat fiber eine Diplomarbeit, die sich 

in folgende vier Abschnitte gliedert: Ge- 

schichte der Ausgrabungen; der durch sie 

offengelegte Befund; die Gipssarkophage; 

die Grabbeigaben.

77249 Paris (Dep. Ville-de-Paris): Arch. 

Medievale 7, 1977, 263 f.

Bericht liber die Ausgrabung im Jardin du 

Calvaire auf dem Montmartre, bei welcher 

auch merowingische Sarkophage aufge- 

funden worden sind.

77250 Parmain (Dep. Val-d’Oise): Bull, 

arch. Vexin fran^ais 10, 1974, 28.

77251 Parmain (Dep. Val-d’Oise): Bull, 

arch. Vexin frangais 11, 1975 (1977) 

43.

Fundnotiz zur Ausgrabung einer friihmit- 

telalterlichen Siedlung; vgl. 7616, 7742.

77255 Saint-Julien-en-Genevois (Dep. Sa

voie): Arch. Medievale 7, 1977, 

274 f.

77256 Saint-Julien-en-Genevois (Dep. Sa

voie): R. u. M. Colardelle, Une 

basilique funeraire merovingienne 

a Saint-Julien en Genevois. Archeo- 

logia 111, Okt. 1977, 64-71, 11 

Abb.

Bei Saint-Julien nahe der Grenze zur 

Schweiz wurden die Fundamente einer 

kleinen Kirche freigelegt, in deren Innern 

sich zahlreiche steinumstellte Graber fan- 

den. Das Bauwerk iiberlagert eine Sied- 

lungsgrube des 4. Jahrhunderts; einen ge- 

naueren Anhalt fur die Datierung der An- 

lage, und zwar in merowingische Zeit, 

vermitteln einige Trachtstiicke aus den 

Grabern (Schnallenreste aus Bronze und 

tauschiertem Eisen, agrafes a double cro

chet). Der Flurname „Puy-Saint-Martin“ 

hat das Patrozinium der Kirche bewahrt.

Aus dem bekannten Graberfeld (76322) 

wurden einige Sarkophage geborgen. - An 

anderer Stelle (?) ein spatmerowingisches 

Frauengrab.

77252 Petit-Failly (Dep. Meurthe-et-Mo- 

selle): Gallia 34, 1976, 356 f.

21 teilweise bereits alt gestorte Graber in 

der Flur „Ea Potence“ mit Resten von 

Beigaben; erwahnenswert ein Bronzesporn.

77253 Poitiers (Dep. Vienne): C. Heitz, 

Poitiers foyer d’art chretien. Archeo- 

logia 113, Dez. 1977, 10-22, 17 

Abb.

Eine fur breitere Eeserkreise gedachte Wtir- 

digung der friihchristlichen, auch merowin- 

gerzeitlichen Monumente von Poitiers und 

Eiguge (dazu vgl. 77231).

77254 Riedisheim (Dep. Haut-Rhin): Gal

lia 34, 1976, 379 f., 3 Abb.

77257 Saint-Marcel (Dep. Ardennes): Arch.

Medievale 7, 1977, 288.

Zwei Graber mit Beigaben der jtingeren 

Merowingerzeit.

77258 Saint-Rome-de-Tarn (Dep. Avey- 

ron): Gallia 34, 1976, 471.

Beigabenlose, wohl merowingerzeitliche 

Plattengraber.

77259 Seyssinet-Pariset (Dep. Isere): M. 

Colardelle u. A. Bocquet, Une 

sepulture double merovingienne a 

Seyssinet-Pariset, I. Etude archeolo- 

gique. Mit einem Anhang von P. 

Rochette. L’Anthropologic 77, 

1973, 519-544, 10 Abb.

Mit Steinen umstelltes Doppelgrab von 

Mann und Frau mit geringen Beigaben der 

mittleren Merowingerzeit. Auf der Basis
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eines vollig unzureichenden Vergleichsma- 

terials - die als „Inventaire des sepultures 

doubles d’epoque merovingienne“ ausgege- 

bene Fundliste zahlt 8 Fundorte auf! - 

wird eine Klarung des Phanomens der 

Doppelbestattungen versucht. Zur anthro- 

pologischen Bestimmung vgl. 7772.

77260 Strasbourg (Dep. Bas-Rhin): Gallia 

34, 1976, 398 f., 1 Abb.

Unter spatromischen Grabern an der Rue 

de Molsheim auch solche des (friihen) Mit- 

telalters, daraus vermutlich die Abb. 18 

C-D gezeigten Kamme.

77261 Sur-Yonne (Gem. Breves, Dep. 

Nievre): Gallia 34, 1976, 452-454, 

1 Abb.

77262 Sur-Yonne (Gem. Breves, Dep. 

Nievre): R. Pioux, Une fouille de 

sauvetage: la necropole merovin- 

gienne de Sur-Yonne, commune de 

Breves. Bull. Soc. Scientifique et 

Artistique de Clamecy, 3. Ser. 50, 

1976, 40-44.

Von einem 1974 beim Weiler Sur-Yonne 

entdeckten Graberfeld wurden bis zum 

Zeitpunkt der Berichterstattung 81 Graber 

freigelegt. Bestattungen in freier Erde, Plat- 

tengraber und einige Sarkophage kommen 

nebeneinander vor. Uber die Halfte der 

Graber enthielt Beigaben, und zwar ein 

breites Spektrum von Waffen, Schmuck 

(auch Biigelfibeln) und GefaEen.

77263 Tavers (Dep. Loiret): Gallia 34, 

1976, 328.

Im Bereich einer Nekropole ostlich des 

Ortes wurden 47 spatrbmische und 23 

merowingische Graber freigelegt. Letztere 

enthielten geringe Beigaben wie Schnallen, 

Perlen und Fingerringe. Sie wichen in der 

Ausrichtung etwas von den spatromischen 

Grabern ab. Eine zweite merowingische 

Begrabnisstatte scheint westlich der Kirche 

gelegen zu haben, wo ein Grab mit Sax 

beobachtet wurde.

77264 Tavey (Dep. Haute-Saone): Gallia 

34, 1976, 434.

Graber der Merowingerzeit im Bereich 

rbmischer Gebaude.

77265 Tonnerre (Dep. Yonne): Gallia 34, 

1976, 462, 1 Abb.

Merowingische Siedlungsfunde in einer 

StraEenboschung.

77266 Toul (Dep. Meurthe-et-Moselle): 

Gallia 34, 1976, 357 f., 1 Abb.

Im Bereich der alten Abtei Saint-Evre 21 

fruhmittelalterliche Graber, darunter das 

Grab eines Mannes und einer Frau mit 

beachtlicher Ausstattung. Aus dem Man

nergrab, das u. a. einen eisernen, tauschier- 

ten Sporn, aber keine Waffen enthielt, 

stammt eine GoldscheibenfibeL Der Be- 

richterstatter denkt an das Grab eines Bi

schofs.

77267 Tours (Dep. Indre-et-Loire): Gallia 

34, 1976, 321 f., 1 Abb.

Bei Ausgrabungen in der Nordostecke der 

spatantiken Befestigung wurde auch eine 

merowingische Fundschicht festgestellt.

77265 Ungersheim (Dep. Haut-Rhin): Gal

lia 34, 1976, 387, 1 Abb.

Aus dem Bereich einer romischen Sied- 

lungsstelle stammt auch merowingische Ke- 

ramik.

77269 Vierville (Dep. Manche): Gallia 34, 

1976, 348 f.

77270 Vierville (Dep. Manche): G. Vernon 

u. Ch. Pilet, Un nouveau temoin 

de la presence anglo-saxonne en 

Basse-Normandie a 1’epoque mero- 

vingienne: la fibule cupelliforme de 

Vierville (Manche). Arch. Medie- 

vale 7, 1977, 83-93, 5 Abb.
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In den oberen Schichten eines neolithischen 

Grabhiigels geostete, mit Steinplatten um- 

stellte Graber mit geringen Beigaben der 

Merowingerzeit, darunter auch eine kleine 

Schalenfibel, die Gegenstand des an zwei- 

ter Stelle genannten Aufsatzes ist. Dessen 

Inhalt ist im Titel treffend zum Ausdruck 

gebracht.

77271 Vron (Dep. Somme): J.-Y. Gosse

lin u. C. Seiller, Fouilles de la 

necropole de Vron (Somme). Sep- 

tentrion 7, 1977, 53, 2 Abb.

Ankniipfend an den Bericht 75310 (vgl. 

auch 76343) wird iiber den Fortgang der 

Untersuchungen in den Jahren 1976 und 

1977 berichtet. Als Hauptergebnis ist an- 

zusehen, dal? die Belegungsschicht der Zeit 

vor Beginn des 5. Jahrhunderts nun deut- 

licher hervortritt. Grab 173 A enthielt eine 

Axt, ein Messer, je ein Gias- und Tonge- 

faf? sowie eine kerbschnittverzierte Giirtel- 

garnitur.

Osterreich, Schweiz

77272 Baiernzeit in Oberdsterreich. Das 

Land zwischen Inn und Enns vom 

Ausgang der Antike bis zum Ende 

des 8. Jahrhunderts. Oberosterr. 

Landesmus., Kat. 96, Linz 1977. 

366 S., 2 Farbtaf., 83 Abb., 3 Falt- 

plane.

Der zu einer Ausstellung im SchloEmu- 

seum Linz anlalslich der 1200jahrigen Wie- 

derkehr der Griindung des Stiftes Krems- 

miinster erschienene Katalog enthalt fol- 

gende wissenschaftliche Beitrage archaologi- 

schen Inhaltes: J. Reitinger, Die baierische 

Landnahme aus der Sicht der Archaologie, 

S. 53-74, 1 Karte; K. W. Zeller, Kultur- 

beziehungen im Graberfeld Linz-Zizlau, S. 

75-88; M. Pertlwieser, Bestattungsfor- 

men in oberosterreichischen Reihengraber- 

feldern des 7. und 8. Jahrhunderts, S. 89- 

98; H.-J. Hundt, Gewebereste aus den 

Reihengraberfeldern von Rudelsdorf, Ha- 

feld und Schlatt, S. 139-146, 3 Abb.; F. C. 

Lipp, Zur Tracht der Baiern in der Zeit 

des agilolfingischen Stammensherzogtums 

(6.-8. Jh.), S. 147-159; G. Dimt, Haus und 

Hof in friihbairischer Zeit, S. 161-176, 4 

Abb.; G. Haseloff, Zum Stand der For- 

schung fiber den Tassilokelch, S. 221-236, 

8 Abb.

77273 Bettingen (CH, Kt. Basel-Stadt): 

Basler Zeitschr. Gesch. u. Altkde. 

76, 1976, 236-245.

„Offensichtlich geht die Tradition der 

christlichen Kultbauten auf St. Chrischona 

von einem fruhmittelalterlichen Platten- 

grab aus, das auf dem hochsten Punkt des 

Felsenriffs angelegt war. Westlich davon - 

wahrscheinlich noch im Verlaufe des 7. 

Jahrhunderts - entstand dann eine erste 

Kirchenanlage mit Rechteckchor. Ob in 

diesem Elemente einer alteren Memoria 

stecken, bleibt vorderhand dahingestellt“ 

(R. Moosbrugger-Leu S. 236 f.).

77274 Biberist (CH, Kt. Solothurn): R. 

Moosbrugger-Leu, Die friihmittel- 

alterliche Grabhtigelnekropole von 

Hunnenberg bei Solothurn. In: 

Festschrift Walter Drack (1977) 

137-142,4 Abb.

Die Ergebnisse der Ausgrabung von sechs 

fruhmittelalterlichen Grabhiigeln auf dem 

Hunnenberg, deren einer eine gut ausge- 

stattete Frauenbestattung des 7. Jahrhun

derts enthielt, wurde zuerst in einer Bei- 

lage zu der Zeitschrift „Echo vom Jura“ 

1844 bekanntgemacht. Die Wiederauffin- 

dung dieses Blattes ermoglicht dem Verf. 

die neuerliche Vorlage der Funde sowie 

eine Wtirdigung der topographischen Si

tuation. Auf die Erstveroffentlichung in 

der wissenschaftlichen Literatur (Mitt. An- 

tiquar. Ges. Zurich 3, 1846-1847, H. 4. S. 

45 ff. Taf. 8) sei erganzend hingewiesen 

(vgl. auch 7521 S. 66).
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Biilach (CH, Kt. Zurich): Siehe 

7759, 7761, 7762.

77279 Lendorf (AU, Karnten): Fundber.

Osterreich 15, 1976, 249.

77275 Busskirch (CH, Kt. Sankt Gallen): 

I. Gruninger, Die Baugeschichte 

der St. Martins-Kirche Busskirch. 

Helvetia arch. 8, 1977, H. 32, 146- 

151, 7 Abb.

Weitere elf Graber aus dem friihmittel- 

alterlichen Graberfeld bei der Stadtsied- 

lung Teurnia (vgl. 762S), darunter fiinf mit 

geringen Beigaben.

Die Kirche steht im Bereich einer romi- 

schen Villa. Der alteste, in die Merowin- 

gerzeit datierte Sakralbau wurde unter Be- 

nutzung romischer Fundamente errichtet. 

In die Zeit zwischen die Zerstbrung der 

Villa und den Bau der ersten Kirche ge- 

horen einige beigabenlose Graber.

77276 Castiel (CH, Kt. Graubiinden): 

Jahrb. Schweiz. Ges. Ur- u. Friih- 

gesch. 60, 1977, 145 f., 1 Abb.

Grabungsmalsige Untersuchungen der spat- 

rbmisch-friihmittelalterlichen Befestigung 

auf dem Hugel Carschlingg wurden begon- 

nen. Eine gembrtelte Ringmauer von 0,80 

bis 1,00 m Starke und Reste der Innenbe- 

bauung wurden festgestellt.

77280 Linz (AU, Oberdsterreich): Urge- 

schichte - Rbmerzeit - Friihge- 

schichte. Katalog der Schausamm- 

lung des Stadtmuseums Linz, 1975. 

212 S., zahlreiche Abb.

77281 Linz (AU, Oberdsterreich): Das 

Werk Linz auf historischem Boden. 

Neue Funde auf dem VOST-Ge- 

lande. Fiihrungsblatt Ausstellung 

Stadtmuseum Linz, 1974.

Beide Druckschriften gehen mit unter- 

schiedlicher Ausfiihrlichkeit auf die friih- 

mittelalterlichen Graberfunde von Linz- 

Zizlau ein, und zwar nicht nur auf die 

bereits verbffentlichten des Graberfeldes I, 

sondern auch auf die noch grobenteils un- 

veroffentlichten des Graberfeldes II (vgl. 

7768, 7769).

77277 Genf (CH, Kt. Genf): Genava 24, 

1976, 262 f., 2 Abb.

Knappe Zusammenfassung der Resultate 

einer Ausgrabung bei der Kirche La Made

leine (vgl. 74226), die in Kiirze monogra- 

phisch dargestellt werden sollen: Unter 

Einbeziehung einer Memoria des 5. Jahr- 

hunderts wird gegen 500 ein erster Kir- 

chenbau errichtet, an welchen im 7. Jahr- 

hundert Erweiterungsbauten angefiigt wer

den.

77278 Genf (CH, Kt. Genf): Genava 24, 

1976, 260 ff., 2 Abb.

Vermutlich friihmittelalterliche Mauerziige 

an der Place de la Taconnerie.

Kaiseraugst (CH, Kt. Aargau): Siehe 

7719.

77282 Puidoux (CH, Kt. Waadt): P. Bis- 

segger, u. C. Jaccottet, La Cha- 

pelle de Puidoux. Etude historique 

et archeologique. Cahiers Arch. Ro- 

mande 9. Bibliotheque historique 

vaudoise, Lausanne 1977. 81 S., 60 

Abb.

S. 39 mit Abb. 1; 29-34 werden einige 

Funde von Trachtbestandteilen bekannt- 

gegeben, die im 18. und 19. Jahrhundert 

in der Flur „Sur Pierraz“ zutagegekom- 

men sind. Ein Zusammenhang mit der in 

der Hauptsache behandelten Kapelle be- 

steht nicht.

77283 Reigoldswil (CH, Kt. Baselland): 

R. Moosbrugger-Leu, Das miinz- 

datierte friihmittelalterliche Grab 

von Reigoldswil. Baselbieter Hei- 

matbuch 13, 1977, 339-346, 3 Abb.
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Es handelt sich um ein 1933 aufgefundenes 

Frauengrab mit grofien Drahtohrringen, 

einem Armband mit Scharnierverschlub 

und einer Perlenkette, dessen Datierung 

ins 7. Jahrhundert durch den dabei ge- 

fundenen subaraten Triens nicht weiter 

prazisiert wird.

77284 Satigny (CH, Kt. Genf): Genava 

24, 1976, 270 f.

Merowingische Graber bei der ehemaligen 

Kirche Saint-Pierre, deren altester Ban eine 

Holzkirche des 7. Jahrhunderts darstellt.

77285 Sezegnin (CH, Gem. Avusy, Kt. 

Genf): Genava 24, 1976, 273 ff., 

5 Abb.

Vorbericht uber die Ausgrabung von bis- 

her 430 Grabern einer vom 4. bis 7. Jahr

hundert belegten Nekropole samt nahebei 

liegenden Siedlungsresten; vgl. 75323.

77286 Wiilflingen (CH, Stadt Winterthur,

Kt. Zurich): Jahrb. Schweiz. Ges.

Ur- u. Friihgesch. 60, 1977, 150 f.

Fundnotiz zur Ausgrabung in der refor- 

mierten Kirche; vgl. 74248/49, 76386.

77287 Zuchwil (CH, Kt. Solothurn): Jahrb. 

Solothurn. Gesch. 49, 1976, 160- 

162, 1 Abb.

77288 Zuchwil (CH, Kt. Solothurn): E. 

Muller, Archaologische Entdek- 

kungen im Kanton Solothurn. Hel

vetia arch. 8, 1977, 82-92, 14 Abb.

Zur Restaurierung einer jungmerowingi- 

schen Giirtelgarnitur aus der Gruppe der 

B-Beschlage [77288: S. 90 f. mit 3 Abb.).

77289 Zurich (CH, Kt. Zurich): J. Schnei

der, Ein friihmittelalterliches Gra- 

berfeld in Zurich. Mittbl. Schweiz. 

Ges. Ur- u. Friihgesch. 7, 1976, Nr. 

28, 22 f., 2 Abb.

Steinumstellte Graber mit geringen Beiga- 

ben (7. Jahrhundert?).


