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Vorwort

Einer Anregung W. Kramers folgend, legt der Berichterstatter hiermit den 

ersten einer - so hofft er - Reihe von Berichten vor, die in Jahresabschnitten 

die zur Archaologic des Merowingerreiches erschienene Literatur erfassen sollen. 

Die sachliche, raumliche und zeitliche Begrenzung der Auswahl gibt der Titel 

an. Aufgenommen werden Arbeiten, die sich auf archaologische Quellen stiitzen, 

sich ferner direkt auf das Gebiet des Merowingerreiches und auf den Zeitraum 

von der Mitte des 5. Jahrhunderts bis zum friihen 8. Jahrhundert beziehen. Da- 

bei werden die Grenzen keineswegs starr gezogen. Im Osten finden die nur zeit- 

weise und locker mit dem Merowingerreich verbundenen Stammesgebiete der 

Thiiringer und Bayern voile Berucksichtigung, im Norden mindestens in groBen 

Ziigen auch das sachsische und friesische Vorfeld, soweit hier die Ausstrahlungen 

der Reihengrabersitte reichen. Den Wurzeln dieser Sitte in der Spatantike gilt 

nicht minder unsere Aufmerksamkeit.

Dem ersten Teil des Berichts (,,Themen der Forschung“) liegt eine sachliche, 

dem zweiten (,,Fundplatze‘‘) eine geographische Ordnung zugrunde. Den Kern 

des ersten Teils bilden Monographien und Aufsatze, die mit einem allgemeinen 

Interesse rechnen konnen, den Kern des zweiten Teils machen Fundnachrichten 

und Arbeiten von ausgesprochen lokalen oder regionalen Beziigen aus. Fur die 

Zuordnung der einzelnen Arbeiten zu den Sachgebieten des ersten Teils war das 

Hauptanliegen der Arbeit maBgebend, so wie es der Berichterstatter verstand. 

Selbstverstandlich kann aber eine Studie in mehrfacher Hinsicht von Belang 

sein. Innerhalb der einzelnen Abschnitte des zweiten Teils werden die Fundorte 

in alphabetischer Reihenfolge aufgefuhrt. Vorangestellt sind jeweils solche 

Arbeiten, die sich auf das ganze betreffende Gebiet oder einzelne seiner Regio- 

nen beziehen. Insgesamt war der Berichterstatter bemuht, den Systemzwang, 

der jeder Gliederung innewohnt, durch Querverweise moglichst zu mildern. 

Eine laufende Numerierung der Titel soil solche Querverweise, spater auch 

Verweise auf bereits erschienene Berichte in knapper Form ermoglichen. Die 

Zahlenreihe beginnt im ersten Teil mit 01, im zweiten mit 101; vorangestellt 

sind die beiden letzten Ziffern der Berichtsjahreszahl, diesmal also 71.

Geschrieben wurde dieser Bericht nicht in erster Linie fur die Adepten der 

archaologischen Merowingerkunde, sondern generell fur jeden, der den Fortgang 

der Forschung auf diesem Gebiet verfolgen und Hinweise auf ihn interessierende 

Publikationen erhalten mochte, ohne die gesamte hier erfaBte Literatur ver- 

arbeiten zu mussen (was dem Spezialisten nicht erlassen werden kann). Vor 

allem den auf raumlich, zeitlich und sachlich benachbarten Gebieten tatigen 

Forscher denken wir uns als Leser. Diese Auffassung hat die Form unserer 

Kommentare wesentlich bestimmt. Sie wollen in erster Linie eine Orientierung 

fiber den Inhalt der angezeigten Veroffentlichung geben. Daruber hinaus schien
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es gerade im Hinblick auf den fachfremden Leser angebracht, in einer kritischen 

Stellungnahme den Grad der Verbindlichkeit erzielter Resultate, die Trag- 

fahigkeit von Argumenten, die Richtigkeit gezogener Schlusse zu beleuchten. 

Wir hoffen, dadurch einen Beitrag zur angemessenen Bewertung der auf dem 

Gebiet der merowingischen Archaologie gewonnenen Ergebnisse bei den Nach- 

barfachern zu leisten. Als MaBstab fur die Kritik dienten nicht nur eigene, 

selbstverstandlich beschrankte Einsicht und Urteilskraft, sondern auch der 

Konsens der Forschung.

Die Arbeitsgrundlage beim Erstellen dieses Berichts bildete die Bibliothek der 

Romisch-Germanischen Kommission. Was von ihr im Laufe des Jahres 1971 

erworben wurde oder auf andere Weise in die Hande des Berichterstatters ge- 

langte, wurde aufgenommen. Verzogerungen bei der Auslieferung oder beim 

Erwerb konnen vor allem am JahresschluB dazu fiihren, daB einzelne Publika- 

tionen erst im Folgejahr angezeigt werden. Sonderdrucke und Hinweise werden 

als Zeichen kollegialer Hilfsbereitschaft dankbar angenommen.

Merowingerreich.es


Themen der Forschung

Volker und Stamme

An den Anfang dieser Ubersicht sei der Hinweis auf ein Tagungsprotokoll 

gesetzt, das in seiner Gesamtheit nicht nur nene Ergebnisse, sondern auch 

aktuelle Fragestellungen und den verfiigbaren Methodenapparat der mit der 

Erforschung der Kulturgeschichte des Merowingerreiches befaBten Wissen- 

schaften erkennen laBt:

7101 Hauptprobleme der Siedlung, Sprache und Kultur des Erankenreiches. 

Referate und Aussprachen, zusammengestellt von Franz Irsigler. 

Rheinische Vierteljahrsbl. 35, 1971, 1-106, 2 Karten.

Welch groBes Gewicht heute der Archaologie bei der Erbrterung soldier 

Fragen beigemessen wird, geht aus der Tatsache hervor, daB die Halfte der im 

Rahmen eines Kolloquiums 1969 in Bonn gehaltenen Referate archaologischen 

Themen gewidmet war. F. Petri hat in seiner Einfuhrung ebenso wie W. 

Schlesinger in seiner Zusammenfassung auf diese Schwerpunktverlagerung 

hingewiesen. Auch im Verlauf der Aussprachen wurden immer wieder Fragen 

an die Archaologie gerichtet, die sie - meist in der Formulierung J. Werners - 

sachgerecht beantworten konnte. Der Vorteil der Archaologie gegenuber der 

Geschichtswissenschaft liegt offenbar darin, daB sie uber einen reichen und noch 

nicht einmal ausgeschopften Quellenbestand verfiigt, der sich zudem standig 

durch Neufunde vergroBert. Anderen Disziplinen wie der auf der Bonner Tagung 

durch Vortrage von H. Draye, W. Kleiber und H.-J. Nitz vertretenen Orts- 

namenforschung und Siedlungsgeographie ist sie durch ihre verhaltnismaBig ex- 

akten Datierungsmbglichkeiten uberlegen. Um so groBer ist freilich ihre Ver- 

antwortung. Es ist auch in Bonn immer wieder betont worden, daB ungeachtet 

der Notwendigkeit geistigen Austausches doch die Spezialdisziplinen bei der 

Auswertung ihrer Quellen selbstandig vorgehen miiBten. Erst das Endglied 

einer eigenstandigen Argumentationskette, in seiner etwaigen Bedingtheit oder 

Vorlaufigkeit wohl beschrieben, kann den Nachbarwissenschaften zur Verfiigung 

gestellt werden. Der Beitrag der Archaologie zur Diskussion iiber den friih- 

frankischen Adel ist ein Beispiel fur solches Vorgehen. - Die einzelnen Vortrags- 

berichte zeigen wir in ihrem thematischen Zusammenhang an (7104, 7124, 

7151, 71101, 71104, 71161, 71183).

Weniger uber die Kultur der germanischen Stamme des Merowingerreiches 

als vielmehr iiber ihr geistiges Erbe aus heidnischer Ara kann ein neuer Band 

der Reihe ,,Archaeologia Mundi “ informieren:
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7102 R. Hachmann, Die Germanen. Archaeologia Mundi. Nagel Verlag, 

Genf 1971. 203 S., 157 Abb.

Aus dem weiten Feld der germanischen Altertumskunde greift Hachmann drei 

Tliemen heraus, zu denen er sich - keineswegs nur aufgrund der archaologischen 

Quellen - in essayartigen, hochst gedankenreichen Kapiteln auBert: Der Begriff 

,,Germanen1 ‘, die Grenzen des germanischen Siedlungsraumes um die Zeitwende und 

die Religiositat der Germanen. Fiigt man hinzu, daB die Studie uber die germanische 

Rehgiositat nur der heidnischen Zeit gilt, so wird verstandlich, warum Aspekte der 

merowingischen Archaologie allenfalls in Ausblicken aufscheinen. Eine Reihe guter und 

groBenteils farbiger Abbildungen schafft hier einen Ausgleich. Die abgebildeten Alter- 

tiimer stammen auBer der 1653 (nicht 1693) in Belgien gefundenen Ausstattung des 

Childerich-Grabes alle aus dem Gebiet des heutigen Frankreich. Enter ihnen konnen 

Funde wie der Schatz von Gourdon oder die Importe in den elsassischen Grabfunden 

von Ittenheim und Baldenheim aber schwerlich als typisch germanisch gelten. In- 

sofern ist es in einem weiteren Leserkreisen zugedachten Buch doch etwas riskant, 

die germanische Kunst fur sich sprechen zu lassen, wie es Verf. in seinem SchluBsatz 

nahelegt. Und hatte dann nicht der germanische Tierstil besser zu Wort kommen miis- 

sen, als ein ethnisch gebundener Stil gerade in einem Buch, in dem das Problem ethni- 

scher Identitat so scharfsinnig erortert wird?

Bestattungen mit reichen Waffen- und Schmuckbeigaben, die in Nord- 

und Nordostgallien seit der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts auftreten und 

sich durch ebendiese Beigabensitte von den Grabern der ringsum ansassigen 

Gallordmer unterscheiden, sind von der Forschung schon seit geraumer Zeit 

als Zeugnisse germanischer Bevolkerungsgruppen angesehen worden. 1950 

konnte J. Werner den Kreis dieser Graber als den Entstehungsgrund der 

Reihengraberzivilisation herausstellen: Die typische Grabsitte der Merowinger- 

zeit - Korperbestattung mit Waffen-, Schmuck- und GefaBbeigabe - habe hier 

ihren Anfang genommen. Haben Werners Ausfuhrungen in diesem Punkt 

allgemeine Anerkennung gefunden, so war doch die Reaktion auf seine histori- 

sche Deutung jener Graber - er sah in ihnen die Bestattungen germanischer 

Laeten - in Zustimmung und Widerspruch geteilt. Eine nun vorgelegte Arbeit 

konnte einen SchluBpunkt unter die Debatte setzen.

7103 R. Gunther, Laeti, foederati und Gentilen in Nord- und Nordost

gallien im Zusammenhang mit der sogenannten Laetenzivilisation. 

Zeitschr. f. Arch. 5, 1971, 39-59, 1 Karte.

Gunther berichtet zunachst fiber das Hin und Her der vorausgegangenen wissen- 

schaftlichen Diskussion, deren gegensatzliche Positionen er als ,,Laetenhypothese“ 

und ,,Foederatenhypothese“ kennzeichnet. Es folgt als Kernstuck der Arbeit eine 

kritische Durchsicht aller von Laeten handelnden Schriftquellen. In seiner schlieB- 

lichen Beurteilung des Sachverhaltes distanziert sich der Autor gleichweit von Laeten - 

und Foederatentheorie, doch ist nicht zu verkennen, daB seine Ergebnisse sachlich 

denen der Arbeit von K. Bohner im Jahrb. RGZM. 10, 1963 auBerordentlich nahe 

kommen. Die Laeten, das bekunden die Schriftquellen einhellig von der ersten bis zur 

letzten Nennung dieser Bevolkerungsgruppe, sind Personen minderen Rechts. Das 

paBt nicht zu einem Grabbrauch, der aristokratische Ziige tragt und fur weite Gebiete 

der germanischen Welt Vorbildcharakter erlangte. Raumliche Koinzidenz zwischen den
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in der Notitia Dignitatum genannten Standorten von Laetenkontingenten und den 

Fundorten der besagten Waffengraber laBt sich nicht beobachten. Das sind, wie aucli 

schon bei Bohneb, die Hauptargumente, die Guntheb zu dem SchluB kommen lassen: 

,,Den Laeten allerdings scheinen diese Graber am wenigsten zugeordnet werden zu 

kdnnen“. Es gibt aber zur fraglichen Zeit in Gallien eine ganze Reihe anderer germa- 

nischer, vorwiegend frankischer Gruppen, meist Truppenkontingente unter eigenen 

Anfiihrern im Rang romischer Offiziere, die mindestens zum Teil auch eigenes Sied- 

lungsland besaBen. Diese Gruppen hatte Bohneb im Auge, als er, groBenteils die- 

selben Belege heranziehend wie Guntheb, von Foederaten sprach: ,,Die Franken, 

die mit den Romern foedera abschlossen, waren keincswegs ein einheitliclier Stamm, 

sondern - wie die historische Uberlieferung deutlich zeigt - eine Vielfalt voneinander 

ziemlich unabhangiger . . . Gruppen“ (a.a.O. 165). Im - faktisch einzigen - Unter- 

schied zu Bohneb mochte Guntheb offenbar den Foederatennamen geschlossen 

siedelnden Volksstammen wie den Saliern in Toxandrien vorbehalten wissen. Er zieht 

die Bezeichnung „Gentilen“ vor, mit dem die Quellen einige solcher Barbarengruppen 

belegen. Vielleiclit ist dieser Begriff geeignet, die stark von Rechtszustanden gepragten 

Termini ,,Laeten“ und ,,Foederaten“ im Zusammenhang mit den germanischen 

Waffengrabern des spatromischen Gallien zu ersetzen. Von ,,Laeten“ sollte man jeden- 

falls in diesem Zusammenhang auch nicht mehr cum grano salis reden.

Es geht hier sicher nicht um einen Streit um Worte, sondern um die 

angemessene historische Deutung eines archaologischen Phanomens. Wenn sich 

unterdessen die archaologische Quellenbasis verbreitert, ist das nur erfreulieh. 

Die unten angefiihrten Fundplatze von Maule im Westen von Paris (71218 

bis 71219) und Dieue-sur-Meuse (71208) wird man im Auge behalten miissen. 

Beide sind offensichtlich von spatromischer bis in merowingische Zeit konti- 

nuierlich belegt, der letztgenannte hat auch mindestens ein spatkaiserzeit- 

liches Waffengrab erbracht.

Die Frage nach Art, AusmaB und Bedeutung der frankischen Landnahme 

im nordlichen und norddstlichen Gallien, die friihere Forschergenerationen 

stark bewegte, ist in der jiingsten Vergangenheit etwas in den Hintergrund 

getreten. Das scheint nicht zuletzt daran zu liegen, daB sich den einschlagigen 

Quellen kaum noch nene Gesichtspunkte und Erkenntnisse abgewinnen lieBen. 

Auch die Aussagekraft der archaologischen Quellen schien weithin erschopft, 

nachdem die Reihengraberfunde als Indiz fur germanisches Volkstum eine sehr 

unterschiedliche Beurteilung erfahren hatten und sich eine Moglichkeit der 

Annaherung der Standpunkte nicht abzeichnete. Unabhangig davon aber ware 

es heute angebracht, die inzwischen erzielten Fortschritte in der chronologischen 

Ordnung der frankischen Altertiimer auch den Funden aus den westlichen Zonen 

des Merowingerreiches zugute kommen zu lassen. Es ist zu hoffen, daB es der 

Archaologie auf diese Weise gelingt, nicht nur siedlungsgeschichtliche Zustande, 

sondern auch Vorgange sichtbar zu machen. Welche Moglichkeiten auf diesem 

Felde bestehen, vermag eine dem Gebiet zwischen Maas und Aisne im west

lichen Vorland der Ardennen gewidmete Studie anzudeuten:

7104 P. Perin, Contribution a 1’etude du peuplement rural des regions 

d’entre Meuse et Aisne a 1’epoque merovingienne: Etat des recherches 

archeologiques. Rheinische Vierteljahrsbl. 35, 1971, 9-25, 2 Abb.
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Verf. charakterisiert eingangs das Untersuchungsgebiet als geographischen und 

historischen Raum, dann den gegenwartigen Forschungsstand. Sich den Grabfunden 

der Merowingerzeit zuwendend, hebt er zunachst die kennzeichnende topographische 

Situation der Fundplatze auf lierausragenden Punkten im Gelande und in unmittel- 

barer Nahe der Siedlung Fervor. MaBige GroBe der Graberfelder laBt ihn auf verhalt- 

nismaBig kleine Siedlungen von 40-50 Einwohnern schlieBen. Im ganzen nehmen die 

Funde der Merowingerzeit den bereits hi romischer Zeit besiedelten Raum ein. Den- 

noch gibt es keine konkreten Anzeichen fur kontinuierliche Besiedlung. Von wenigen, 

zudem nicht gut dokumentierten Ausnahmen abgesehen, finden sich die merowingi- 

schen Bestattungsplatze nicht an der Stelle romischer Friedhofe. Grabfunde des 4. 

Jahrhunderts sind selten, solche des 5. fehlen ganz, und die merowingischen Reihen- 

graberfelder setzen durchweg nicht vor dem zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts ein 

(Ausnahme: 71221-71222). Nach kritischer Abwagung der Quellenzeugnisse mochte 

Perin diesen Tatbestand so deuten, daB die germanischen Einfalle schon in spat- 

romischer Zeit zu einer Verarmung und Entvolkerung des Landes gefuhrt batten 

und allenfalls Reste der gallordmischen Vorbevolkerung zuruckgebheben waren, 

als die Franken, die Maas aufwarts vordringend, zur Zeit Chlodwigs den Raum 

zwischen Maas und Aisne in Besitz genommen haben.

Die Resultate der Untersuchungen Perins, die durch die Verblfentlichung 

des Fundstoffes noch die notwendige Beweisgrundlage erhalten sollen, zeigen 

deutlich, wie die mit archaologischen Mitteln arbeitende Siedlungsforschung 

durch eine verfeinerte Chronologie der Altertiimer historisches Relief erhalt. 

Erst so wurde der Unterschied zum benachbarten Namurois erkennbar, wo 

offensichtlich nicht nur die frankische Okkupation friiher einsetzte, sondern 

auch die Folgen der friiheren Barbareneinfalle weniger tiefgreifend waren.

Zum Thema ,,Kontinuitat zwischen Altertum und Mittelalter^, das in der 

Arbeit Perins eine wichtige Rolle spielt, liegen noch zwei Ubersichten vor, 

die auf alteren Forschungsergebnissen basieren:

7105 H. Schonberger, Zur Frage der Kontinuitat zwischen Rbmerzeit und 

Mittelalter in den Grenzprovinzen des romischen Westens. In: Sources 

Archeologiques de la Civilisation Europeenne. Colloque Internationale 

Mamaia 1968 (1970) 165-170.

7106 0. Doppeleeld, Das Fortleben der Stadt Koln vom 5. bis 8. Jahrhun- 

dert nach Chr. Antikv. arkiv 38 = Early Medieval Studies 1 (1970) 

35-42.

Schonberger stellt die Frage nach dem Fortleben romischer Stadte (Koln, Trier, 

Kempten) in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Das Beispiel Kblns und die Er- 

gebnisse der Nachkriegsgrabungen dienen auch Doppeleeld dazu, die vielfaltigen 

Faden zu verfolgen, die eine mittelalterliche Stadt mit ilirer romischen Vorgangerin 

verbinden. Zu Koln vgl. auch 71161.

Fragen der Ethnographic innerhalb des Merowingerreiches werden von der 

archaologischen Forschung schon seit langem mit Zuriickhaltung behandelt. 

Sie konnte zwar gelegentlich das Bild der neben- und miteinander lebenden 

Stamme bereichern, indem sie etwa stammesgebundene Gebrauchs- oder 

Schmuckformen aufzeigte, verzichtete aber weithin darauf, uber solche Be-

51.-52. Bericht der RGK. 19
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funde zu einer Art Historiographie vorzudringen. Lediglich in der Westschweiz 

schien solches noch moglich zu sein. In seinem 1967 erschienenen Buch uber die 

fruhmittelalterlichen Giirtelbeschlage der Schweiz sah R. Moosbrugger-Leu 

einen ,,Beitrag zur Geschichte der Besiedlung der Schweiz durch die Burgunder 

und Alamannen“ - so der Untertitel. Nach eigenem Eingestandnis rangierte fur 

ihn die geschichtliche Auswertungsmoglichkeit des Materials vor dessen innerer 

Ordnung. Zu welch schwerwiegenden Fehlern eine solche Betrachtungsweise 

fiihrt, liegt nun often zutage:

7107 M. Martin, Bemerkungen zu den fruhmittelalterlichen Giirtelbeschla- 

gen der Westschweiz. Zeitsch. f. Schweizerische Arch. u. Kunstgesch. 28, 

1971, 29-57, 22 Abb.

Moosbrugger hatte ins 7. Jahrhundert datierte Schnallen verschiedener Grundform 

bestimmten Volksstammen zugewiesen, und zwar eiserne tauschierte Schnallen mit 

rechteckigen Beschlagen (B-Beschlage), dann mit trapezformigen Beschlagen (A- 

Beschlage) den germanischen Burgundern, Bronzeschnallen mit rechteckigen, figur- 

lich verzierten Beschlagen (D-Beschlage) den Romanen und dreiteilige tauschierte 

Eisengarnituren (C-Beschlage) den Alamannen. Veranderungen im Ausbreitungsbild 

dieser Formen hatte er als Ausdehnungs- oder Ruckzugsbewegungen des ihnen zu- 

geordneten Volksteils interpretiert. Martin kann nun zunachst nachweisen, daB die 

D-Beschlage iiberwiegend schon ins 6. Jahrhundert gehoren und - nach einer ange- 

messenen Zeit des Gbergangs, in der beide Typen getragen wurden - von den im 

ganzen jungeren B-Beschlagen abgelost werden. Die Unterschiede hi den Aus- 

breitungsfeldern beider Formen, die auch die genaueren Karten Martins zeigen, 

beruhen demnach nicht auf gegeneinander abgegrenzten Siedlungsraumen zweier 

ethnisch verschiedener Gruppen, sondern spiegeln einen Zeitunterschied und - so 

interpretiert Martin - die Ausdehnung der Beigabensitte wider. Die B-Beschlage, 

eine hi antik-mediterraner Tradition stehende Form, werden zugunsten einer dem 

frankischen Geschmack entsprechenden Schnallenart mit A-Beschlagen aufgegeben. 

D-, B- und A-Beschlage gehoren zur Frauentracht der gesamten in der Westschweiz 

ansassigen Bevolkerung, die nach Assimilierung der zahlenmaBig schwachen Bur

gunder eine ethnische Einheit bildet und eine stammesbezogene Differenzierung der 

Tracht nicht mehr kennt. Gurtel mit C-Beschlagen sind nicht spezifisch alamannisch, 

sondern kommen im gesamten Reihengraberkreis vor. Sie gehoren als Waffengurt zur 

Mannertracht. Fiir die Westschweiz, in der Waffenbeigabe nicht zur Regel wurde, 

schlieBt Martin eine Verwendung der C-Beschlage hi der Frauentracht zwar nicht 

aus, mochte aber doch ihre Mehrzahl Mannern zurechnen. Somit ist auch das Neben- 

ehiander von BA-Beschlagen und C-Beschlagen nicht auf unterschiedliche Stammes- 

sitten, sondern auf die verschiedene Gurteltracht beider Geschlechter zuriickzu- 

fuhren. Immerhin mogen Einflusse, zu einem gewissen Grad auch Ehiwanderungen 

aus dem alamannisch besiedelten Gebiet der Nordschweiz, im Auftreten von C-Be

schlagen im Westen iliren Niederschlag gefunden haben. Bis auf diesen schmalen 

Rest ist nichts von dem bewegten Bild vordrangender Alamannen, ihnen entgegen- 

tretender Burgunder und in Ruckzugsgebiete fluchtender Romanen ubrig geblieben, 

das Moosbrugger entworfen und jungst wieder dargelegt hat (7169).

Auch ein Versuch, einen Beitrag zur Stammesgeschichte Rations im friihen 

6. Jahrhundert mit Hilfe einer dort fremden Biigelfibelform zu leisten, zeigt die 

Grenzen der historischen Auswertung archaologischer Quellen:
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7108 V. Bierbrauer, Zu den Vorkommen ostgotischer Biigelfibeln in der 

Raetia II. Bayerische Vorgeschichtsbl. 36, 1971, 131-165, 9 Abb., 9 Taf.

Neufunde ostgotischer Biigelfibeln aus Altenerding-Klettham und Bittenbrunn in 

Bayern sowie eine umfassende Neuaufnahme der archaologischen Hinterlassenschaft 

der Goten in Italien und Jugoslawien versetzen den Verf. in die Lage, die mit dem 

Auftreten derartiger Fibeln in Bereichen nordlich der Alpen verbundenen Probleme 

neu zu diskutieren. Gotische Frauengraber des 4. bis 6. Jahrhunderts zwischen Krim 

und Spanien zeigen mit groBer Einheitlichkeit, daB die Biigelfibeln an den Schultern 

getragen wurden. Demgegenuber wurden alle ostgotischen Biigelfibeln, die im Ge- 

biet des Merowingerreiches zutage kamen, entsprechend dem dort herrschenden 

Branch in Beckenlage gefunden (mogliche Ausnahme: Gispersleben in Thiiringen), 

sind also schwerlich von Gotinnen, vielmehr von Einheimischen getragen worden. 

Die schon friiher getroffene Einteilung der betreffenden Fibeln in eine Gruppe mit 

Spiralrankenverzierung und eine andere mit Flechtbandverzierung wird erneut be- 

griindet, die Verbreitung beider Gruppen mittels zweier Karten dargestellt. Es zeigt 

sich, daB die erstgenannte, zugleich altere Gruppe ihren nordalpinen Verbreitungs- 

schwerpunkt in Ratien hat, wahrend sich die jiingeren flechtbandverzierten Fibeln 

gehauft am Mittelrhein finden. Verf. sucht nach diesen Feststellungen den histori- 

schen Hintergrund fiir das Auftreten der frfihen Gotenfibeln in Ratien zu erhellen, 

indem er die einschlagigen schriftlichen, im Zusammenhang mit der Hypothese einer 

ostgotischen Oberherrschaft fiber Ratien im frfihen 6. Jahrhundert schon wiederholt 

erorterten Nachrichten neuerlich diskutiert. Die abschlieBende Beurteilung weist die 

ostgotischen Biigelfibeln einer vorbajuwarischen, alamannischen, unter ostgotischem 

Schutz stehenden Bevolkerungsgruppe zu. Die Eindeutigkeit dieser SchluBfolgerung 

ist freilich daran zu messen, daB das gleiche Phanomen der Fundhaufung im Faile der 

jiingeren, vorzugsweise am Mittelrhein auftretenden Fibelgruppe ganz anders inter- 

pretiert werden muB und jedenfalls nicht auf politische Oberhoheit der Ostgoten 

zurfickgeffihrt werden kann. Ein so leicht bewegliches Gut wie Biigelfibeln konnte 

zweifellos auch anders als nur unter dem Schirm politischer Herrschaft fiber die 

Alpen gelangen. Ostgotische Biigelfibeln in Ratien konnen ostgotische Schutzherr- 

schaft, sofern sie anderweitig festgestellt worden ist, illustrieren, sie konnen sie aber 

nicht unter Beweis stellen.

Im ostlichen Vorfeld der selbst nur zeitweise und locker mit dem Merowinger- 

reich verbundenen Stammesgebiete der Thiiringer und Bajuwaren verschwin- 

den im Laufe des 6. Jahrhunderts alle Spuren germanischer Besiedlung. Hand 

in Hand damit geht eine Okkupation ebendieser Gebiete durch slawische 

Stamme. In allgemeinster Form ist dieser Vorgang sicher eine Folge der Ver- 

lagerung germanischer Siedlungsraume nach Westen, deren politischer Aus- 

druck wiederum die Griindung des Merowingerreiches ist. Diese Entwicklung 

deutet eine Interessenrichtung an, die es zu regen Beziehungen zwischen dem 

Merowingerreich und seinen ostlichen Nachbarn, den Slawen, nicht kommen 

lieB. Das zeigen auch die drei nachstehend angezeigten Arbeiten. Ihr Gegen- 

stand sind die germanisch-slawischen Beziehungen in einem fiber die zeitlichen 

und raumlichen Grenzen des Merowingerreichs hinausgehenden Rahmen.

7109 B. Kruger, Zu den germanisch-slawischen Siedlungsbewegungen in 

der spaten Volkerwanderungszeit. Actes du VIIe Congres International 

des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques 1966 (1971) 1089-1092.

19*
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7110 Z. Vana, Zur Entwicklung der slawisch-germanischen Beziehungen ini 

Lichte friihmittelalterlicher Keramikfunde. Ebd. 1094—1097.

7111 H. Jankuhn, Germanen und Slawen. Berichte iiber den II. Interna- 

tionalen KongreB fur Slawische Archaologie 1970 (1970) 55-74.

Die von Kruger ausgewerteten Siedlungsfunde lassen in Einzelfallen eine Symbiose 

von Germanen und Slawen im Bereich der Grenze zwischen iliren Siedlungsgebieten 

erschlieBen; auch im Umkreis des frankischen Machtbereiclis scheint bier, wie das 

Beispiel Dessau-Mosigkau lehrt, wahrend des 6. Jahrbunderts em friedliches Neben- 

einander geherrscht zu baben. Die von Vana untersucbte Tonware laBt germanisch- 

slawische Beziehungen u.a. im merowingerzeitlichen Tburingen erkennen. Einerseits 

treten im Reibengraberfeld von StoBen vom Prager Typ beeinfluBte Topfe auf, 

andererseits hat auch die fruhslawische Tonware Eigenheiten der merowingischen 

Keramik ubernommen. Der Beitrag von Jankuhn, der auch diese Einzelheiten be- 

riicksichtigt, vermittelt einen umfassenden Dberblick iiber den gegenwartigen For- 

schungsstand. Er beschrankt sich auf Mitteleuropa, greift fur dieses Gebiet aber bis 

zur Ethnogenese der Slawen und Germanen zuriick und bezieht auch historische und 

sprachliche Zeugnisse in die Betrachtung ein. Kontakte zwischen Germanen und 

Slawen, so resumiert Jankuhn, gab es auf drei verschiedenen Ebenen: im Zusammen- 

leben in der Grenzzone, durch Handel und - dies aber erst am Ende des hier zu be- 

handelnden Zeitabschnittes - auf der politischen Ebene.

Beziehungen zwischen Baiern und Awaren beleuchtet

7112 A. Lippert, Bairisch-awarische Beziehungen im Lichte neuer Funde 

aus Sommerein a.L., G.B. Bruck a.d. Leitha/NO. Jahrb. RGZM. 16, 

1969, 159-166, 1 Abb., 2 Taf.

Ausgangspunkt der Betrachtung sind zwei awarische Graber vom genannten Fund- 

ort, deren eines eine wabenplattierte Gurtelgarnitur des spaten 7. Jahrhunderts und 

sicherlich stiddeutscher Provenienz enthielt. Die Frage nach den Umstanden, unter 

denen ein westlicher Giirtel ins Awarengebiet gelangt sein konnte, laBt den Verf. 

einen Blick auf die erzahlenden Quellen werfen, die fur die fragliche Zeit von kriegeri- 

schen ZusammenstoBen zwischen Baiern und Awaren berichten. Es konnte sich, 

folgert Lippert, sehr wohl um eine Kriegsbeute handeln.

Siedlungswesen

Es ist eine haufig beklagte Tatsache, daB der reichen archaologischen Ausbeute 

aus Grabern der Merowingerzeit nur in verschwindend geringem Umfang Funde 

und Befunde aus gleichzeitigen Siedlungen gegenuberstehen. Uberblickt man 

die in diesem Bericht erfaBten Fundnachrichten, so zeigt sich, daB merowingi- 

sche Siedlungsschichten gar nicht einmal selten angeschnitten werden (71105, 

71106, 71112-71116, 71126, 71128, 71132, 71119, 71172, 71195, 71205, 71235). 

Offenbar sind aber die verhaltnismaBig groBen Aufwendungen, deren es bei 

einer Siedlungsgrabung bedarf, um zu greifbaren Resultaten zu kommen, ein 

ernstes Hindernis bei der Erforschung merowingischer Siedlungsplatze. Dabei 

ist, wie das Beispiel der Wiistung Wiilfingen (71128) zeigt, nicht einmal beim 

Einsatz grbBerer Mittel immer ein klares Bild von der Besiedlungsgeschichte 

eines Platzes zu gewinnen.
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Eine oft beobachtete friihgeschichtliche Bauform ist das sog. Grubenhaus. In 

einer slawischen Grubenhausern gewidmeten Arbeit werden (S. 254 Abb. 2) 

auch die merowingerzeitlichen Vorkommen auf deutschem und schweizerischem 

Boden mitkartiert:

7113 P. Donat, Zur Nbrdausbreitung der slawischen Grubenhauser. Zeit- 

schr. f. Arch. 4, 1970, 250-269, 5 Abb.

Es ist verstandlich, daB man angesichts der Schwierigkeiten bei der archaologi- 

schen ErschlieBung fruhmittelalterlicher Siedlungsstellen weiterhin bemuht ist, 

die ungleich haufiger bekannten Reihengraberfelder auch im Hinblick auf sied- 

lungsgeschichtliche Fragen auszuwerten. Dabei geht man von der Pramisse aus, 

dab jedem Bestattungsplatz eine (einzige) Siedlung zuzuordnen ist, die ihm in 

Grobe und Zeitstellung entspricht. Tatsachlich zeigt der topographische Befund, 

dab zwischen Graberfeld und Siedlung sehr enge, beinahe regelhafte Beziehun- 

gen bestehen. H. Roosens (71101) und P. Perin (7101) haben das fur den 

Nordwesten, H. Dannheimer (71135) fur den Siidosten des Merowingerreiches 

erneut festgestellt. Die Untersuchungen in Norclfrankreich zwischen Aisne und 

Maas und im bayerischen Voralpenland zwischen Isar und Salzach haben 

ferner ubereinstimmend ergeben, dab die Siedlungen des fruhen Mittelalters 

nicht sehr grob waren; Perin rechnet mit einer durchschnittlichen Einwohner- 

zahl von 40-50 Kopfen. Locker verteilte Ansiedlungen von Hof- oder Weiler- 

grobe hatten danach das Siedlungsbild des Landes bestimmt. Die Konzentra- 

tion zu groberen Dorfern sei - so Dannheimer - erst das Ergebnis jiingerer 

Entwicklungen.

Auch im lokalen Rahmen bietet die Auswertung von Grabfunden bei gleich- 

zeitiger Beriicksichtigung der topographischen Gegebenheiten und der histori- 

schen Uberlieferung lohnende Erkenntnismoglichkeiten:

7114 H. Dannheimer, Zur Geschichte von Brenz und Sontheim im fruhen 

Mittelalter. Fundber. aus Schwaben N.F. 19, 1971, 298-308, 3 Abb.

1964 wurde in Brenz der selten vollstandige GrundriB einer Holzkirche ausgegraben. 

In der Umgebung und im Innern fanden sich einige merowingerzeitliche Graber, 

deren Beigaben hier erstmals vorgelegt werden. Dannheimer kann das im Innern der 

Holzkirche aufgedeckte Grab 75, dessen bedeutendste Beigaben ein Sax und eine 

bronzene Waage darstellen, vor die Mitte des 7. Jahrhunderts, Grab 39, auBen vor 

der Sudwand gelegen, in die erste Halfte des 8. Jahrhunderts datieren. Hiernach und 

unter Berucksichtigung stratigraphischer Feststellungen laBt sich erschlieBen, dab 

der Holzkirchenbau in der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts errichtet, dab in ihm 

alsbald Grab 75, wohl das des Kirchenstifters, angelegt wurde, daB dieser Bau bis ins 

8. Jahrhundert stand und nach einem Brand friihestens 720/30 durch einen Steinbau 

ersetzt wurde. Dabei ist nicht zu entscheiden, ob die erste Kirche auf einem bereits 

belegten Reiliengraberfeld erbaut oder ob die Sepultur an ihrer Stelle erst durch das 

Stiftergrab begriindet wurde. Den Hof des Stifters sucht Dannheimer mit Recht in 

der unmittelbaren Nachbarschaft der Kirche. Ob es daneben noch weitere Hofstellen 

mit einem eigenen Feldfriedhof gegeben hat, ist ganz unsicher. Der Flurname ,,Kirch- 

lesacker“ muB nicht eine weitere merowingerzeitliche Siedlungsstelle mit Kirche

Merowingerreich.es
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anzeigen, sondern diirfte eher die Zugehorigkeit dieses Flurstiickes zum Kirchengut 

signalisieren.

Siidostlich von Brenz und jenseits des gleichnamigen Flusses liegen in der Gemarkung 

Sontheim zwei Reihengraberfelder. Der nur durch Zufallsfunde bekannte Friedhof 

Sontheim I kann einer Siedlungsstelle im ,,Oberen Dorf“ zugeordnet werden, wah- 

rend das in groBerem Unifang erforschte Graberfeld Sontheim II nicht mit einer 

noch bestehenden Siedlung in Verbindung gebracht werden kann. (Nur auf eine 

Riemenzunge des Grabes 189 gestiitzt, den Beginn der Belegung dieses Friedhofs 

schon vor der Mitte des 5. Jahrhunderts ansetzen zu wollen, erscheint gewagt ange- 

sichts der Tatsacbe, daB alle anderen Funde dieses Platzes fruhestens dem fortge- 

schrittenen 6. Jahrhundert angehdren.) Indessen sieht Dannheimer keine dieser 

Siedlungen als diejenige an, die nach frankischem Branch als Neugriindung vom 

urkundlich bezeugten Konigsgut Brenz aus den sprechenden Namen Sontheim = 

Siidheim erhielt. Diese vermutet er an einer Wegkreuzung im Stidwesten des heutigen 

Sontheim, in der Tat genau sudlich von Brenz, wo bis in die jungste Vergangenheit 

der ,,Fronhof“ lag. Das Dorf Brenz ware dann durch Zusammenwachsen der alteren 

alamannischen Siedlungsplatze im Nordwesten und der frankischen Griindung im 

Stidosten entstanden. Bemerkenswert ist auch, wie die beiden politisch bedeutsamen 

Siedlungen auf Konigsgut, Brenz und Sontheim-Fronhof, jeweils durch eine Burg 

und eine Miihle ausgebaut wurden.

Zur Erforschung der stadtischen Siedlungen im Merowingerreich leistet eine 

Mainz betreffende Untersuchung einen beispielhaften Beitrag:

7115 K. Weidemann, Die Topographie von Mainz in der Romerzeit und dem 

friihen Mittelalter. Jahrb. RGZM. 15, 1968, 146-199, 25 Abb.

Der mit zahlreichen mehrfarbigen Fundkarten bebilderte Aufsatz schlieBt ein er- 

schopfendes Verzeichnis der romischen und frankischen Grabfunde aus dem heutigen 

Stadtgebiet von Mainz einschlieBlich der rechtsrheinischen Vororte ein. Auf diese 

Weise riickt auch das Umland der Stadt mit ins Blickfeld. Und gerade hier hat das 

Ende der Rbmerherrschaft tiefgreifende Veranderungen nach sich gezogen; die 

frankische Besiedlung der landlichen Umgebung von Mainz setzt einen volligen Neu- 

anfang. Fur die Stadt selbst stellen die spatantiken Befestigungsmauern, die wich- 

tigsten StraBen und vor allem der Kathedralbereich stabile topographische Elemente 

dar, die das Bild der Stadt auch in der Merowingerzeit pragten. Erne Dezentrali- 

sation bahnt sich aber durch das Entstehen zahlreicher Adelssitze mit Eigenkirchen 

und eigenen Befestigungen an.

Es trifft sich gut, daB eine Arbeit von M. Brozzi (Zur Topographie von Cividale 

im friihen Mittelalter. S. 134-145, 2 Abb.), die zum Vergleich mit einer Stadt 

des Mittelmeerraumes anregen kann, im gleichen Band erschienen ist. - Zu Kbln 

im friihen Mittelalter vgl. auch 7106 und 71161. - Zweifellos einen wichtigen 

Beitrag zur Erforschung der historischen Wurzeln stadtischer Anlagen auBer- 

halb des ehemaligen Rbmerreiches leisten die neuen Ausgrabungen auf dem 

Biiraberg bei Fritzlar; vgl. 71149.

Friihmittelalterliche Stadte, Pfalzen, Herrenhbfe, Kloster und Emporien 

Bayerns in ihrer Funktion als Zentren ihres jeweiligen Umlandes untersucht
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7116 K. Fehn, Die zentralortliche Funktion frtiher Zentren in Altbayern. 

Raumbindende Umlandbeziehungen im bayerisch-dsterreichischen Alt- 

siedelland von der Spatlatenezeit bis zum Ende des Hochmittelalters. 

Franz Steiner Ver lag, Wiesbaden 1970, 268 S., 6 Karten.

Es mag an den Quellen liegen, dab zumindest fur die merowingische Zeit die spezi- 

fischen Verbindungen zwischen Zentrum und Umland nicbt recht deutlich werden. 

Es scheint aber auch, dab manche Quellengattungen, etwa die der Altstraben, nur 

ungeniigend ausgeschopft worden sind. Man wird fur die quellenarme Friihzeit mit 

raumlich enger gefabten Studien wahrschemlich weiter kommen.

Bestattungsplatze

Wir zeigen im folgenden eineReihe von Arbeiten an, die wegen der umfassenden 

Art ihrer Anlage geeignet sind, den der Mero winger zeit eigentiimlichen Be- 

stattungsbrauch beispielhaft zu dokumentieren. Diese Arbeiten sind in erster 

Linie als Editionen archaologischer Quellen zu betrachten, was nicht ausschliebt, 

daB der jeweilige Autor das von ihm vorgelegte Fundmaterial in dieser oder 

jener Hinsicht auswertet.

Zwei Inventarwerke, die den Fundstoff geschlossener Landschaften erfassen, 

sind an erster Stelle zu nennen.

7117 B. Schmidt, Die spate Volkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. 

Katalog (Siidteil). Veroffentl. d. Landesmus. f. Vorgesch. in Halle 25. 

VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1970. 102 S., 14 Abb., 

142 Taf., 2 Beilagen.

Dieser Katalog enthalt einen Grobteil des archaologischen Quellenmaterials, auf dem 

die ein Jahrzehnt zuvor als Band 18 derselben Reihe erschienene Bearbeitung des 

merowingerzeitlichen Fundstoffs Thuringens fubte. Vorgelegt werden die Funde aus 

dem sudlichen Thuringen, den Bezirken Gera und Suhl sowie Teilen der Bezirke 

Erfurt und Halle. Die Fundplatze konzentrieren sich in den letztgenannten Gebieten, 

insbesondere in der Umgebung von Erfurt und Weimar. Der Menge und der Qualitat 

der Funde nach bilden die Fundkomplexe von Stoben und Weimar besondere Schwer- 

punkte, obwohl noch nicht einmal alles aus Weimar bekannte Fundmaterial ver- 

offentlicht werden konnte (vgl. 7156). Der Katalog bringt die iiblichen Angaben zu 

Fundstelle und Fundumstanden, sehr knapp gehaltene Beschreibungen der Fund- 

stucke und Hinweise auf altere Literatur. Auf den zahlreichen Tafeln ist in Zeich- 

nungen und Photos sehr unterschiedlicher Qualitat ein umfangreiches Fundmaterial 

abgebildet, das den besonderen Charakter der thuringischen Reihengraberfunde klar 

hervortreten labt.

7118 F. Garscha, Die Alamannen in Sudbaden. Katalog der Grab fun de. 

Germ. Denkmaler d. Volkerwanderungszeit, Ser. A, Bd. 11. Walter 

de Gruyter & Co., Berlin 1970. Text: 308 S., 20 Abb., 2 Beilagen. 

Tafeln: 15 Typentaf., 116 Taf.

Das Vorwort dieses Buches labt den Leser ein Stuck Forschungsgeschichte miter- 

leben. Als eine Art Monumenta Germaniae Archaeologica sollten die ,,Germanischen
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Penkin al er der Vdlkerwanderungszeit“ in einer knappen Reihe von Banden die 

Reihengraberfunde Mittel- und Westeuropas edieren. Als Muster gait das 1931 er- 

schienene Werk Veecks uber die Alamannen in Wtirttemberg; ilim sollte die Publi- 

kation fiber die Alamannen in Baden an die Seite treten. Aber nicht nur die Zeit- 

umstande, sondern auch die Entwicklung der Forschung erwies sicb fur eine derart 

groBraumig angelegte Untersuchung als ungfinstig. Eigene Grabungstatigkeit lehrte 

den Autor, welchen Wert moderne Grabungen fur die richtige Beurteilung des Fund- 

stoffs besitzen, vermehrte aber auch die Publikationspflichten. Inzwischen wuchsen 

die Genauigkeitsansprtiche bei der Fundvorlage, und neue Gesichtspunkte und 

Problemstellungen der Forschung wollten berficksichtigt sein. Wer die Entwicklung, 

die dieses Werk mitgemacht hat, ermessen will, der vergleiche die auBerst knappen 

Fundbeschreibungen Veecks mit denen Garschas, die nicht bloB ausfiihrlicher sind, 

sondern von profunder Sachkenntnis und Vertrautheit mit den Problemen der 

Forschung getragen werden. Insofern ist diese Publikation modern und zeitgemaB, 

mag sie auch in ihrer Anlage einer fiberholten Konzeption folgen. Sie ist vor allem 

am Werk Veecks zu messen, worauf der Anklang im Titel hinweisen mag. - Der 

Katalog verzeichnet die alamannischen Funde Sfidbadens aus spater Kaiser- und 

Merowingerzeit. Der Tafelteil bringt ausgewahlte geschlossene Grabfunde und Ein- 

zelstficke, die im ganzen ein umfassendes Bild der Reihengraberfunde aus dem 

auBersten Sfidwesten Deutschlands vermitteln. Einen Schwerpunkt bildet das 

Graberfeld von Herten mit seinen 350 Bestattungen. Aus dem noch nicht ab- 

schlieBend untersuchten Graberfeld von Mengen werden nur einige besonders wich- 

tige Grabinventare vorgelegt. Interesse verdienen auch die Nekropolen von Gfittingen 

und Lahr-Burgheim wegen ihrer Adelsgraber.

In gliicklicher Erganzung zum Katalogwerk Garschas erschien als nachster 

Band derselben Serie eine Studie uber zwei siidbadische Graberfelder, deren 

eines bstlich des Schwarzwaldes im Hegau, deren anderes westlich desselben 

im Oberrheintal aufgedeckt wurde.

7119 G. Fingerlin, Die alamannischen Graberfelder von Gfittingen und 

Merdingen in Siidbaden. Germ. Denkmaler d. Vblkerwanderungs- 

zeit, Ser. A, Bd. 12. Walter de Gruyter & Co., Berlin 1971. Text: 

308 S., 12 Abb., 8 Tabellen, 2 Beilagen. Tafeln: 126 Tafeln.

Das Graberfeld von Gfittingen setzt ein mit einem reich ausgestatteten Grab, das am 

Ende des 6. Jahrhunderts fur eine, wie Fingerlin meint, dem Hochadel angehdrende 

Dame angelegt wurde. Von dem sich in respektvoller Entfernung anschlieBenden 

Reihengraberfeld wurden 112 Graber mit 150 Bestattungen freigelegt, doch wurden 

zu verschiedenen Zeiten zahlreiche Graber unkontrolliert zerstort, so daB die ur- 

spriinglichen Zahlen wohl um 100 holier anzusetzen sind. Etwa um die gleiche Zeit 

beginnt die Belegung in Merdingen, wo die frtihesten Graber, ebenfalls vergleichs- 

weise gut ausgestattet, den auffalligen Platz zwischen zwei hallstattzeitlichen Grab- 

hfigeln einnehmen. Von dort aus dehnt sich das Graberfeld entlang einer Terrassen- 

kante nach Norden und Sfiden aus, bis es ein Jahrhundert spater die betrachtliche 

Lange von 280 m erreicht hat. Von etwa 350 ursprfinglich vorhandenen Grabern 

konnten 278 mit 291 Bestattungen freigelegt werden. Verf. analysiert das Fund

material im Hinblick auf Chronologic (vgl. dazu auch unten S. 322f.), Funktion und 

kulturraumliche Beziehungen. Dabei nimmt verstandlichcrweise das Adelsgrab von 

Gfittingen mit seinen wertvollen sfidlandischen Importen eine hervorragende Stelle
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ein. Uberhaupt liegt die Qualitat der Beigaben in Guttingen hoher als in Merdingen, 

dort sind auch noch im 7. Jahrhundert Verbindungen zum Mittelmeerraum nachzu- 

weisen. Unter den trachtgeschichtlichen Ergebnissen sind Fingerlins Beobachtungen 

zur Tragweise der Wadenbinden hervorzuheben. SchlieBlich vermitteln beide Fried- 

hbfe Einblicke in die Sozialstruktur der Bevblkerungsgruppen, die hier ihre Toten 

zur letzten Ruhe bestatteten.

In der Umgebung von Trier konnte ein verhaltnismaBig kleiner Bestattungs- 

platz der Merowingerzeit nahezu vollstandig aufgedeckt werden:

7120 S. Gollub, Ein neuer frankischer Friedhof bei Newel (Krs. Trier). 

Trierer Zeitschr. 33, 1970, 57-124, 13 u. 17 Abb.

Es wurden 94 Graber ausgegraben, eine gewisse Anzahl diirfte durch Ackerbau und 

Steinbruchbetrieb zerstort worden sein. Gollub rechnet mit einer ursprunglichen 

Graberzahl von 120 bis 130. Trotz mancher Beeintrachtigungen durch Beraubung in 

alter und Eberackern in neuer Zeit blieb ein umfangreiches Fundmaterial erhalten, 

das der Autor einer sorgfaltigen Analyse unterzieht. Verf. mochte die altesten Graber 

schon ins fruhe 6. Jahrhundert datieren (S. 95). Diese Graber streuen uber das ganze 

Friedhofsareal (Abb. 13), woraus der Autor folgert, daB der Friedhof von Newel nicht 

kontinuierlich von einem Zentrum aus, sondern an verschiedenen Stellen gleichzeitig 

belegt worden sei. Demzufolge spricht er ihn als den gemeinsamen Bestattungsplatz 

mehrerer Hofe an. Lost man sich von der isolierten Datierung einzelner Stiicke, die 

wie Bronzeschnallen auch einnial langere Zeit in Gebrauch sein oder wie inanche 

GefaBe gelegentlich vom Formenkanon abweichen konnen, so scheint freilich auch 

eine andere Rekonstruktion des Belegungsganges moglich. Das Bestattungsareal des 

6. Jahrhunderts laBt sich durch die Verbreitung der glasernen Sturz- und Kugelbecher 

gut umschreiben. Es liegt am Ostrand des Graberfeldes im Raum zwischen den 

Grabern 93, 69, 68, 78, 76, 84 und 80. Im gleichen, nach Siiden geringfugig erweiterten 

Bereich fanden sich die typischen Waffenformen dieser Zeit, die Kampfaxte, Schmal- 

saxe und Lanzenspitzen mit geschlitzten Tullen. Kartiert man die kennzeichnenden 

Formen des 7. Jahrhunderts, etwa die oft vertretenen Breitsaxe oder die Eisenschnal- 

len mit Beschlag (ohne die schon im 6. Jahrhundert gelaufigen Fruhformen mit run

dem Beschlag oder rechteckigem Biigel), so zeigt sich das Areal des 6. Jahrhunderts 

auf drei Seiten von diesen jiingeren Formen umschlossen. Diese Beobachtung spricht 

dafur, daB die Belegung von einem einzigen, etwa im Bereich der Graber 66 und 67 

zu suchenden Zentrum ausging und nach Inanspruchnahme des ,,Sturz- und Kugel- 

becher-Areals“ im 7. Jahrhundert einigermaBen gleichmaBig nach Siiden, Westen und 

Norden fortschritt. Dementsprechend mochte man diesen Bestattungsplatz lieber 

einer einzigen ,,villa“ zuordnen, deren Bewohnerschaft etwa von der Mitte des 6. Jahr

hunderts an - zu einer friiheren Datierung sehen wir keinen zwingenden Grund - bis 

in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts hier ihre Toten bestattete. Setzen wir die Zahl 

der Graber und der Belegungsjahre jeweils mit 120, die mittlere Lebensdauer mit 

35 Jahren an, so hatte jene Siedlung durchschnittlich 35 Einwohner gezahlt.

Mit RegelmaBigkeit und Konsequenz legt die belgische Forschung schon seit 

einer Reihe von Jahren mustergiiltige Editionen merowingischer Fundkom- 

plexe vor. Dabei hat sich vor allem in der Reihe ,, Archaeologia Belgica“ ein 

einheitlich angewendetes Gliederungsschema bewahrt, das dem Leser eine 

rasche Orientierung gestattet. Ihm folgt die Arbeit von G. de Boe (7123),
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ebenso die an anderer Stelle angezeigte von J. Alenus-Lecerf (7143). Da- 

neben ist fur 1971 das Erscheinen zweier Inventarwerke zu verzeichnen, durch 

die die merowingerzeitlichen Fundbestande zweier bedeutender Museen Belgiens 

veroffentlicht werden.

7121 G. F aider-Feytmans, Les necropoles merovingiennes. Les Coll. d’Arch. 

Regionale du Mus. de Mariemont 2. Musee de Mariemont, Morlanwelz- 

Mariemont 1970. Text: 270 S., 1 Frontispiz, 22 Abb. Tafeln: 151 Taf.

Der Katalog veroffentlicht die Funde aus einer Reihe von merowingischen Reihen- 

graberfeldern des mittleren Hennegaus, meist aus dem Haine-Tal: Trivieres, Haine- 

Saint-Paul, Ciply, Nimy, Maurage, Tertre. Dem jeweiligen Fundverzeichnis ist eine 

Schilderung der Ortlichkeit und der Fundumstande, erganzt durch Planabbildungen 

und Bibliographic, vorangestellt, ferner eine Wiirdigung des Fundmaterials. Das 

Fundverzeichnis selbst beschreibt nicht nur die Einzelstucke, sondern bringt gegebe- 

nenfalls in Form eines archaologischen Kommentars Hinweise auf Vergleichsstiicke, 

Datierungsmoglichkeiten und dergleichen. Nur beim Fundbestand von Ciply, einem 

mit 1032 Grabern noch nicht einmal vollstandig ausgegrabenen Graberfeld, und von 

Tertre (10 Graber) war eine Trennung nach Grabinventaren noch moglich. Die Bei- 

gaben von den iibrigen Fundplatzen, unter denen die von Trivieres ihrer Zahl und 

Qualitat wegen hervorragen, liegen lediglich als Komplexe von Einzelfunden vor. Im 

Tafelband sind samtliche Fundstucke in Zeichnungen abgebildet, die in lohnenden 

Fallen durch Fototafeln - auch farbige - erganzt werden. Bei den grabweise abgebilde- 

ten Funden von Ciply hat die Reduzierung auf den einheitlichen, Waffen und Keramik 

gewiB angemessenen MaBstab 1 :3 leider dazu geftihrt, daB zahlreiche Kleinfunde bis 

zur Unkenntlichkeit zusammengeschrumpft sind.

7122 R. Brulet, Catalogue du materiel merovingien conserve an Musee 

Archeologique de Charleroi. Repertoires Arch. Ser. B 5. Centre National 

de Recherches Archeologiques en Belgique, Brussel 1970. 200 S., darauf 

107 Abb. u. 16 Taf.

Die im Museum von Charleroi verwahrten merowingischen Funde stammen grofiten- 

teils aus der naheren Umgebung der Stadt, aus dem Sambre-Becken, und wurden 

meist im 19. Jahrhundert durch Grabungen der dortigen archaologischen Gesellschaft 

zutage gefordert. Der Katalog scheidet regular ausgegrabene Fundplatze (Boussu-lez- 

Walcourt, Hantes-Wiheries, Stree, La Buissiere) von solchen, denen dieses Pradikat 

nicht zukommt (Saint-Amand, Marcinelle, Acoz, Gougnies, Montignies-Saint-Chri 

stophe, Fontaines-Valmont, Thuillies, Forges-lez-Chimay), und nennt schlieBlich 

einige Einzelfunde (Lobbes, Villers-deux-Eglises, Fleurus). Den groBten Komplex 

bilden die Funde von Hantes-Wiheries, allerdings ist nur noch die Keramik bestimm- 

ten Grabern zuweisbar. Ihr Erscheinungsbild wird wie auch bei den anderen Fund

platzen vom Knickwandtopf gepragt, der als GrabgefaB katexochen alle anderen 

Keramikformen in den Hintergrund drangt. Unter den Waffen fallt die groBe Zahl von 

Franzisken auf; auch hierin bietet etwa der Fundplatz Saint-Amand Vergleichbares. 

Ein Plan liegt nur fur die Nekropole von Stree vor. Hire 24 Graber lehnen sich an ein 

fruhrdmisches Graberfeld an; prompt tauchen dreimal romische GlasgefaBe in fran- 

kischen Grabern auf. Das gesamte vorgelegte Fundmaterial gehdrt allgemein in die 

zweite Halfte des 6. Jahrhunderts und ins 7. Jahrhundert. Mit dieser Feststellung ftir 

das Sambre-Gebiet trifft sich Brulet mit Perin (7104), der das Fehlen frith er Reihen-
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graberfunde soeben fur das unfern gelegene Gebiet zwischen Maas und Aisne kon- 

statiert hat. Brulet versteht es in seinen zusammenfassenden Bemerkungen treff- 

lich, den besonderen Charakter der Funde aus dem Sambre-Gebiet herauszuarbeiten, 

vor allem durch den Vergleich mit dem anders gearteten Fundstoff der etwas abseits 

gelegenen Nekropole von Saint-Amand.

7123 G. de Boe, Een Merovingisch grafveld te Borsbeek (Antwerpen). Arch. 

Belgica 120. Nationale Dienst voor Opgravingen, Brussel 1970. 122 S., 

54 Abb.

Gegenstand der Studie sind 43 Graber eines zweifellos groBeren Graberfeldes, dessen 

Grenze nur im Nordosten erreicht wurde. Auf dem untersuchten Areal wechselte die 

Richtung der Graber; ein Teil war geostet, ein anderer in Nordsud-Richtung ange- 

legt, wobei Blickrichtung nach Norden wie aueh nach Stiden zu beobachten war. Die 

meisten Korpergraber - es fand sich auch ein Brandgrab - enthielten Holzsarge. Die 

Beigabenfunde gehdren durchweg in die Mitte oder zweite Halfte des 7. Jahrhun- 

derts. Mehrfach sind tauschierte Gurtelgarnituren mit Tierstilverzierung belegt, wobei 

es auffallt, daB dreiteilige Garnituren wiederholt in Frauengrabern auftreten. Hervor- 

zuheben ist ferner Grab 27, das u.a. einen Fingerring mit antiker Gemme (entweder 

Abb. 22,4 oder Abb. 43 seitenverkehrt abgebildet) und zwei goldene Madelinusmun- 

zen enthielt.

Einen besonders kennzeichnenden Zug des merowingischen Totenbrauchtums, 

die Beigabensitte, beleuchtete ein Vortrag, der von den Ergebnissen volkskund- 

licher Erhebungen in neuester Zeit ausging:

7121 M. Zender, Die Grabbeigaben der Gegenwart in ihrem Verhaltnis zur 

friiheren Verbreitung. Rheinische Vierteljahrsbl. 35, 1971, 34-40.

Dinglicher Kulturbesitz

Im folgenden sind in alphabetischer Reihenfolge ihrer Autoren Arbeiten aufge- 

ftihrt, die einzelne Fundgattungen, -gruppen, -typen oder -stiicke behandeln 

und in erster Linie zur antiquarischen Kenntnis ebendieser Gegenstande bei- 

tragen.

7125 H.-U. Geiger, Zur Datierung des Siegelrings des Graifarius. Zeitschr. 

f. Schweizerische Arch. u. Kunstgesch. 28, 1971, 146-148, 7 Abb.

Aufgrund des Vergleichs mit Miinzportrats wird der Ring in die Zeit der Alleinherr- 

schaft Dagoberts I., ins vierte Jahrzehnt des 7. Jahrhunderts, datiert.

7126 A. Lundstrom, Cuppa vitrea auro ornata. Antikv. arkiv 40 = Early 

Medieval Studies 3 (1971) 52-68, 7 Abb.

Bei den Ausgrabungen in Helgo wurde in nicht naher datierbarer Schicht eine kaum 

mehr als fingernagelgroBe Scherbe vom Rand eines blauen GlasgefaBes gefunden, das 

mit aufgelegten dreieckigen und rhombischen Goldplattchen verziert war. Ihm kann 

die Autorin eine ebenso verzierte Randscherbe aus Paderborn an die Seite stellen, die 

nach dem dortigen stratigraphischen Befund nach 778 in den Boden gekommen sein
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muB. Unter dem - oft weit hergeholten - Vergleichsmaterial spielen spatmerowingi- 

sche Pseudokameen, die in gleicher Weise mit Goldflittern verziert sind, eine wichtige 

Rolle. Hire Pundliste ware um ein Bruclisttick aus EBlingen zu erganzen, das F. Stein 

(Germania 44, 1966, 377 Abb. 1,6) publiziert hat. Sie verwies dabei auf goldflitter- 

verzierte Glasperlen eines spatmerowingischen Frauengrabes von Lahr-Burgheim, 

das gleichfalls zeigt, daB im friihen 8. Jahrhundert die Goldflitterverzierung von Glas- 

gegenstanden im Merowingerreich aufgekommen ist. Ob sich anhand der aller Wahr- 

scheinlichkeit nach im Rheingebiet hergestellten Pseudokameen freilich beweisen 

laBt, daB die in Helgo und Paderborn bruchstuckhaft gefundenen Hohlglaser ebenfalls 

aus dem Rheingebiet stammen, scheint uns fraglich zu sein. Herkunft aus dem Mittel- 

meerraum, wo diese Ziertechnik beheimatet ist (vgl. den Hinweis der Autorin S. 60 f. 

Anm. 34), muB daneben auch in Betracht gezogen werden.

7127 G. Mossler, Ein friihgeschichtliches Grab mit Spangenhelm aus Stein- 

brunn, Burgenland. Mitt. d. Anthropolog. Ges. Wien 100, 1970, 207 bis 

210, 2 Abb., 2 Taf.

Dazu als Anhang:

7128 L.V. Borelli, Bericht uber die Restaurierung des Helmes von Stein- 

brunn. Ebd. 21 If., 1 Taf.

Der Helm, zu dem im Merowingerreich mehrfach belegten Typ ,,Baldenheim“ ge- 

horend, wurde im Bereich eines langobardischen Graberfeldes gefunden.

7129 D. Renner, Die durchbrochenen Zierscheiben der Merowingerzeit.

RGZM., Kat. vor- u. fruhgesch. Altertiimer 18. Verlag des Rbmisch- 

Germanischen Zentralmuseums in Kommission bei Rudolf Habelt Ver

lag Bonn, Mainz 1970. 231 S., 34 Taf., 34 Karten, 1 Beilage.

Gegenstand dieser Untersuchung sind runde durchbrochene Zierscheiben aus Bronze, 

die zur merowingischen Frauentracht gehorten. Nicht weniger als 699 Exemplare hat 

die Autorin zusammengestellt, nach Formengruppen gegliedert und auf ihre Verbrei- 

tung hin untersucht. Die beigefiigten 34 Verbreitungskarten dokumentieren wesent- 

liche Resultate der Arbeit. Em zweites Hauptkapitel beschaftigt sich mit der Trag- 

weise dieser Zierscheiben; sie bildeten vorzugsweise ein Bestandteil des weiblichen 

Giirtelgehanges. In Einzelheiten zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem 

westfrankischen Gebiet einerseits und dem rheinfrankisch-alamannisch-bajuwarischen 

Gebiet andererseits. Wahrend im Osten die Zierscheiben vorwiegend am unteren 

Ende des Giirtelgehanges getragen und oft mit einem Umfassungsring aus Bronze 

oder Elfenbein versehen wurden, trug man sie im Westen durchweg als Kopfsttick 

eines solchen Giirtelgehanges. Kennzeichnend sind hier angegossene Schnallenbiigel 

oder Hangedsen, die eine Verbindung mit dem Giirtel ermoglichten. Karte 24 fiihrt das 

vor Augen. (Sie konnte - und Entsprechendes gilt fur mehrere andere Karten - besser 

lesbar sein, hatte man nicht fur konkurrierende Phanomene, hier Hangedsen und 

Elfenbeinringe, Signaturen gleicher Grundform gewahlt.) Dieses Auseinanderfallen 

in ein westliches und ein ostliches Zierscheibengebiet kann die Autorin noch anhand 

anderer Erscheinungen belegen. So sind die westlichen Scheiben durchweg verhaltnis- 

maBig klein, sie sind in der Regel nur einseitig verziert und weisen haufig einen Mittel- 

buckel auf. Demgegenuber sind die ostlichcn Scheiben groBer, was mehrzonige Zier- 

muster erlaubt, und oft beidseitig verziert. Nimmt man hinzu, daB sich die gleiche
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Polarisierung auch in der Verbreitung gewisser Typen abbildet - man vergleiche etwa 

Karte 12 mit Karte 15 so wird ein Resultat sichtbar, das das Interesse auch der 

Nachbarwissenschaften verdient: Die kulturelle Verschiedenheit der westlichen und 

ostlichen Gebiete des Merowingerreiches wird dargestellt an einer Eigentlimlichkeit 

der Frauentracht. - Ein der Chronologic gewidmetes Kapitel kann die Masse der 

Zierscheiben im 7., ihr Aufkommen jedoch schon im 6. Jahrhundert nachweisen. 

AnschheBend werden Entstehung und Ende der merowingischen Zierscheibensitte 

diskutiert - dazu unten mehr - sowie Herleitung und Bedeutung der Ziermotive er- 

ortert. Bei diesen letztgenannten, zweifellos sehr schwierigen Problemen halt sich die 

Autorin meist an die bisher geauBerten Meinungen; das ergibt per saldo ein gewisses 

Dbergewicht fur heidnische Interpretation. Dem darstellenden Teil folgt der umfang- 

reiche, mit groBer Gewissenhaftigkeit gearbeitete Katalog; er bringt die notigen 

Nachweise zu den einzelnen Zierscheibenfunden. Die weitraumige Anlage der Arbeit 

und die groBe Verbreitung der einschlagigen Fundstiicke lassen diesen Katalog bci- 

nahe zu einem Nachschlagewerk fur wichtige Rcihengraberfundstellen werden. 

Register schlusseln das Fundmaterial weiter auf, 34 Tafeln stellen es liickenlos in 

Zeichnungen dar. Die schone Publikation kann bei der Behandlung wichtiger Fragen 

zu endgiiltigen Ergebnissen kommen, so etwa in der Feststellung, daB die Zierschei

ben des ostlichen Merowingerreiches als reine Zierstiicke vermutlich mit Amulett- 

charakter anzusehen seien und nicht, wie oft vermutet wurde, als Taschenbesatze. 

Fur weiterfuhrende Untersuchungen bietet sie eine verlaBliche Grundlage. Leider 

wurde das Manuskript bereits 1961 abgeschlossen, so daB weder die Neufunde noch 

die Literatur des letzten Jahrzehnts beriicksichtigt worden sind.

Ihre Ansicht zur Entstehung der merowingischen Zierscheibensitte - so die Kapitel- 

uberschrift - formuliert die Autorin folgendermaBen: „So mag es nicht abwegig sein, 

in den merowingischen Zierscheiben Eigenformen zu sehen, die, mit vereinzelten Vor- 

laufern im langobardischen und thuringischen Bereich, auf frankisch-alamannischem 

Boden spontan zu Entwicklung gelangten und hier Mode wurden. Anregungen aller- 

dings, die den einzelnen Motiven und Formen entgegenkamen, werden ausgegangen 

sein einmal von mittelmeerischen Durchbrucharbeiten unterschiedlicher Gattung, . . . 

zum anderen von den auf provinzialromischem Boden fortlebenden durchbrochenen 

Rundscheiben verschiedenster Art“ (S. 68). Will man sich mit dieser Ansicht aus- 

einandersetzen, so scheint zunachst erne begriffliche Klarung notwendig. Die Kapitel- 

iiberschrift spricht von Zierscheibensitte, das ist im Sprachgebrauch der Autorin eine 

mit der Verwendung runder durchbrochener Scheiben einhergehende Eigentumlich- 

keit der merowingischen Frauentracht. Sie mag merowingischen Ursprungs sein, das 

sagt aber noch nichts oder nur wenig liber den Ursprung der Zierscheiben als solche, 

und davon spricht das angefiihrte Zitat. Es ist nicht zu verkennen, daB die Unent- 

schiedenheit der Autorm, ob sie nun eine Trachtsitte oder durch gemeinsame Merk- 

male (durchbrochen, rund . . .) gekennzeichnete Fundstiicke behandeln soil, schon die 

Auswahl des Bearbeitungsmaterials bestimmte. Die runden durchbrochenen Zier- 

glieder von Kettengehangen aus Pfahlheim und Kirchheim a.N., von Veeck 1931 

abgebildet (Taf. 40 A, 3-4; 43 B, 2) und der Verf. zweifellos bekannt, wurden - trotz 

Pachten (Nr. 254) - nicht aufgenommen, ebensowenig die nicht weniger runden und 

durchbrochenen Taschenbesatze vom Typ Wingles, die Verf. S. 58 Amn. 19 iuimer- 

hin erwahnt. LaBt man diese Stiicke oder den von S. de Ricci, Catalogue of a Collec

tion of Gallo-Roman Antiquities, belonging to J. Pierpont Morgan (1911) Taf. XIII, 

249 abgebildeten Fund beiseite, fallt es natiirlich leicht, die Verwendung ,,der Zier- 

scheiben“ als Taschenbesatze zu leugnen. Eine nicht durchbrochene Scheibe (Nr. 581) 

oder ein in einer abweichenden Technik hergestelltes Stuck (Nr. 24) kann aufgenom-
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men werden, wennes ,,alsZierscheibe“ getragen wurde (S. 24), eine Durchbruchscheibe 

aus Odratzheim im ElsaB wird aber deswegen nicht beriicksichtigt, weil Bohrldcher 

am Rand sie als Beschlag ausweisen (S. 37 Anm. 60). (Warum dann aber die ,,bei 

Amiens “ gefundene Scheibe - Nr. 600 - aufgenommen wurde, in deren Bohrlbchern 

sogar noch Niete sitzen, bleibt unverstandlich.) Zwei Scheiben aus Stidengland, die 

motivisch schlecht und recht mit festlandischen Stucken zusammengehen, wurden 

aufgenommen (Nr. 410 und 418), anscheinend weil ihre Verwendung „als Zierschei- 

ben“ bei vollig unklaren Fundumstanden immerhin moglich ist. Die sehr viel haufige- 

ren runden durchbrochenen Bronzefibeln jenseits des Kanals aber bleiben unberiick- 

sichtigt, anders wiederum als eine Fibel aus Kobern (Nr. 22). Und wenn man dieses 

Stuck aufgenommen hat, warum dann nicht die Fibel von Li non ? Ganz offenkundig 

legt sich die Autorin auf einen bestimmten Verwendungszweck bei der Behand- 

lung der nachmerowingischen Scheiben fest (S. 69,2.Absatz). Es ,,fehlen Anhalts- 

punkte liber eine Funktion als ,Zierscheiben‘ “ - was bei der veranderten Fundsitua

tion (keine Grabbeigaben mehr) nicht weiter verwundern darf -, deswegen wird ein 

Zusammenhang mit den merowingischen Zierscheiben abgestritten. Diese Beispiele 

mbgen zeigen, daB die Autorin, ohne dabei ganz konsecpient vorzugehen, vor allem 

die Belege einer bestimmten Trachteigentumlichkeit im Auge hatte, als sie das 

Quellenmaterial fur ihre Untersuchung zusammenstellte. Das ist vollig legitim, nur 

mussen dann die Ergebnisse im Hinblick auf ein Trachtelement formuliert werden. 

Das angefiihrte Zitat spricht aber ,,den Zierscheiben/' merowingischen Ursprung zu, 

was uns kaum einleuchten will.

In der Mittelmeerwelt war seit der Spatantike der Durchbruchstil, bevorzugt ange- 

wendet auf Rundscheiben, so sehr verbreitet, daB erne gleichartige, aber spontane 

Hervorbringung im nordlich angrenzenden Gebiet auBerhalb aller Wahrscheinlichkeit 

liegt. Nach unserer Auffassung spiegeln die merowingischen Zierscheiben die schritt- 

weise Rezeption und Adaption eines mittellandischen Zierstils wider. Dieser Vorgang 

ist auf dem gleichen kulturhistorischen Hintergrund zu sehen wie beispielsweise das 

mit ihm synchron verlaufende Vordringen der mittelmeerischen Scheibenfibelmode 

auf Kosten der germanischen Bugelfibeltracht. Im Einklang mit dieser Vorstellung 

wird die mittelmeerische Tradition am franzdsischen Fundmaterial am deutlichsten 

faBbar. Im westfrankischen Gebiet sind nur drei Grundformen von Zierscheiben ge- 

brauchlich gewesen: Kreuzfbrmig verstrebte Zierscheiben (Nr. 19, 23, 117-119, die 

Masse des Typs IV, die gesamte Gruppe X C), Reiterscheiben (Typ XII A) und Schei

ben mit „Schlangenwirbel“ (Typ VI). Alle diese Motive wurzeln in der mittelmeeri

schen Kunst, was auch der Verf. nicht entgangen ist. Allenfalls die Scheiben mit Win- 

kel- und Rundgabeln stellt sie in germanische Zusammenhange, doch dlirfte die Ab- 

leitung von mittellandischen Durchbrucharbeiten, bei denen die nach auBen verbrei- 

terten Kreuzarme durch Rundeln mit dem AuBenring verb unden sind (wie O. Wulff, 

Altchristliche und mittelalterliche Bildwerke 1 [1909] Taf. 48,1011), wahrscheinlicher 

sein. Die Scheibe von Lizy (Nr. 604) laBt sich unmittelbar an solche slidlichen Vor- 

bilder anschlieBen. Im librigen ist der Ubergang zu Winkel- und Rundgabeln auch 

dem Mittelmeergebiet nicht fremd geblieben (Byzantinisches Polykandelon im Mus. 

f. Kunst u. Gewerbe, Hamburg, Inv. Nr. 1968/24; G. R. Davidson, The Minor 

Objects. Corinth 12 [1952] Taf. 125,2644). Besonders deutlich ist die Bezugnahme 

auf mittelmeerische Bronzen bei den Scheiben der Variante X C, die mit ihren anders 

nicht zu crklarenden Rundeln am AuBenrand und in den Zwickeln der Kreuzarme auf 

ihre Vorbilder hinweisen. Daruber hinaus diirfte bei den Scheiben Nr. 591 und 595 die 

Scharrierung des AuBenringes den Kranz nachahmen, der mittelmeerische Kreuz- 

darstellungen - auch bei Bronzearbeiten (vgl. Ber. aus d. Staatl. Mus. d. preuB. Kul-
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turbesitzes Berlin N.F. 20, 1970, Iff., Abb. 12-14) - einzufassen pflegt. Sollte der 

Leser von diesen notgedrungen kurzen Darlegungen iiberzeugt sein, so wird er leicht 

einsehen, dab die Masse der von Renner zusammengestellten Zierscheiben mit geo- 

metrischer Verzierung, vor allem die Typen III-V, auf die Zierscheiben mit strenger 

Kreuzmusterung zuriickzufiihren sind. Das etwas trockene Schema der Vorlage wurde 

im Osten des Merowingerreiches durch Vermehrung der Kreuzarme, durch Dazwi- 

schenschalten anderer Zierglieder und durch Mehrzonigkeit aufgelockert, bereichert 

und ausgestaltet. Analoges labt sich bei den Scheiben mit Tierwirbeln beobachten; 

den recht schlichten „Schlangen“-Scheiben rbmischer Tradition aus dem Westen 

stehen die lebhaft bewegten Tierstil-II-Scheiben des Alamannengebietes gegeniiber. 

Aufschlubreich fur seine Stellung im Kulturgefiige des Merowingerreiches ist es, wie 

das frankische Mittelrheingebiet mit seinen kennzeichnenden Typen (Nr. 485-489; 558 

bis 565) eine Mittellage zwischen den strengen Mustern des Westens und der phantasie- 

vollen Dynamik der alamannischen Funde einnimmt. Es hatte in diesem Buch ein 

glanzendes Kapitel dariiber geschrieben werden konnen, wie eine geistige Anregung 

aus dem Mittelmeergebiet im Merowingerreich aufgenommen und in seinen verschie- 

denen Bereichen weiterverarbeitet worden ist. Auf die kulturraumliche Gliederung 

des Merowingerreiches und die Mentalitat seiner Volksgruppen ware dabei ein helles 

Licht gefallen.

Nach diesem Wort zur Herleitung der Zierscheiben scheint ein weiteres nd tig zur 

,,Zierscheibensitte“. Es hatte an irgendeiner Stelle zum Ausdruck kommen miissen, 

dab das Giirtelgehange, als dessen Bestandteil die Zierscheiben in der Regel auftreten, 

nicht erst mit durchbrochenen Zierscheiben aufkommt, wie der unkundige Leser 

schlieblich meinen mub. Solche Gehange gab es auch schon vorher, auch Schmuck- 

scheiben waren ihnen nicht fremd. Veeck diirfte das Richtige getroffen haben, als er 

vermutete, dab die aus Geweihrosen geschnittenen Schmuckscheiben des 6. Jahr- 

hunderts im Laufe der Zeit von den durchbrochenen Bronzescheiben verdrangt wur- 

den, dab jene also als trachtmabige Vorlaufer dieser anzusehen seien (dagegen Verf. 

S. 66 Anm. 2). So bedeutet denn ,,Entstehung der Zierscheibensitte“ nichts anderes 

als die Ubernahme von Schmuckscheiben einer neuartigen Dekorationsart (Durch- 

bruchtechnik) in ein bereits gelaufiges Element der Frauentracht (Giirtelgehange), 

was, wie sich zeigte, zu ganz unterschiedlichen Losungen fiihren konnte. Fin die Her

leitung der Zierscheiben nach Ziermittel und Motiven ist es aber von untergeordneter 

Bedeutung, ob solche Scheiben auch im Mittelmeergebiet in der Frauentracht ge- 

tragen wurden.

Schlieblich miissen unter dem veranderten Blickwinkel hinsichtlich der Herkunft der 

Zierscheiben jene Darlegungen der Autorm eingeschrankt werden, die den heidnischen, 

bestenfalls synkretistischen Charakter der Zierscheibenmotive belegen wollen und in 

der Vermutung gipfeln, das schliebliche ,,Verschwinden der mit heidnischem Aber- 

glauben verbundenen Zierscheiben “ gehe ,,auf kirchlichen Einflub zuriick“ (S. 70). 

Ohne den heidnischen Charakter mancher im ostlichen Merowingerreich gebrauch- 

lichen Motive abstreiten zu wollen, scheint doch die Mehrzahl der Muster von den 

christlich betonten Grundformen des Westens abzuleiten sein.

7130 C. Sauer, Les boucles de ceinturon. merovingiennes de la collection 

Nessel au musee de Haguenau. Cahiers Alsaciens d’Arch., d’Art et 

d’Hist. 15, 1971, 71-76, 6 Abb.

Publiziert werden bronzene Schnallen und Giirtelbeschlage, ferner Almandinscheiben- 

fibeln, Perlen und zwei Spathagurtbeschlage aus Herrlisheim, Forstfeld und Weit-
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bruch, samtlich Bestandteile der ehemaligen Sammlung Nessel. Nahere Fundum- 

stande sind nicht bekannt. Die Suche nach weiteren Parallelen zu der vergleichsweise 

herangezogenen Schnalle von Baldenheim hatte bei R. Koch, 25. Veroffentl. d. Hist. 

Ver. Heilbronn 1966, 6 Abb. 6-7, zu Erfolg fiihren konnen.

7131 B. Schmidt, Die Keramik des 7. Jahrhunderts zwischen Main und 

Havel und ihre historische Auswertung. Actes du VII® Congres Inter

national des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques 1966 (1971) 

1092-1094.

Der Autor hat bereits Praehist. Zeitschr. 43-44, 1965-1966, 167ff. ausfuhrlich tiber 

diesen Gegenstand geliandelt.

7132 H. Steuer, Historische Phasen der Bewaffnung nach Aussagen der 

archaologischen Quellen Mittel- und Nordeuropas im ersten Jahrtau- 

send n. Chr. Friihmittelalterliche Studien 4, 1970, 348-383, 3 Abb., 

2 Tabellen.

Die Arbeit, die ihr Hauptgewicht auf die Wikingerzeit im Norden legt, bringt S. 359ff. 

eine Betrachtung der Bewaffnung im Merowingerreich, die sich im wesentlichen auf 

das aus Grabfunden West- und Siiddeutschlands bekannte Quellenmaterial stfitzt. 

Steuer referiert Ergebnisse seiner bereits 1968 erschienenen Studie (Zur Bewaffnung 

und Sozialstruktur der Merowingerzeit. Nachr. aus Niedersachsens Urgesch. 37, 1968, 

18ff.), auf die wegen der dort gebrachten Nachweise und Illustrationen zurfickge- 

griffen werden sollte.

7133 J. Werner, Zur Zeitstellung des Bootsgrabes von Snape (Suffolk). 

Actes du VIP Congres International des Sciences Prehistoriques et 

Protohistoriques 1966 (1971) 997f., 1 Abb.

Riisselbecher und goldener Fingerring, die hauptsachlichen Beigaben eines bereits im 

vorigen Jahrhundert in Ostengland ausgegrabenen Bootsgrabes, sind kontinental- 

frankischer Herkunft und erlauben eine Datierung des Grabes in die Mitte oder erste 

Halfte des 6. Jahrhunderts. Beigefugt sind Fundliste und -karte kerbbandverzierter 

Riisselbecher.

Produktion und Handel

Eine allgemeine Orientierung fiber Gewerbe und Handel im ostlichen Mero

wingerreich mochte die nachstehend genannte Arbeit bieten:

7134 H. Roth, Handel und Gewerbe vom 6. bis 8. Jh. bstlich des Rheins.

Eine Orientierungsstudie. Vierteljahrschr. f. Sozial- u. Wirtschafts- 

gesch. 58, 1971, 323-358.

Im ersten Teil des Aufsatzes werden die verschiedenen, meist handwerklichen Ge- 

werbezweige besprochen, die sich aus ihren Produkten, seltener aus aufgefundenen 

Produktionsstatten erschlieBen lassen. Dabei wird unterschieden zwischen solchen, 

die reine Gebrauchsgiiter herstellten, und anderen, die kunstgewerbliche Gegenstande 

verfertigten. Kompliziertere Erzeugnisse lassen auf einen arbeitsteilig angelegten Her-
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stellungsprozeB schlieBen, der sich. nur in ortsfesten Werkstatten, teilweise sogar in 

regelrechten Manufakturen abgespielt haben kann. Der zweite, dem Handel gewid- 

mete Teil betrachtet einige Gruppen durch Fernhandel importierter Giiter, um die 

weitreichenden Handelsbeziehungen des Merowingerreiches unter Beweis zu stellen. 

Daneben werden Exporte (vgl. 7149) und Handelsbeziehungen innerhalb des Mero

wingerreiches nur gestreift. Im ganzen bietet die Studie eine brauchbare Darstellung 

des gegenwartigen Kenntnisstandes, ohne in jeder Hinsicht und in zahlreichen Einzel- 

fragen erschbpfend sein zu konnen. Da vielfach schriftliche und archaologische Quel- 

len der linksrheinischen Gebiete des Frankenreiches herangezogen werden, ist sie 

auch fur diesen Bereich nicht ohne Interesse.

Auf die sozialen Umstande und die technischen Hilfsmittel handwerklicher 

Tatigkeit in der friihen Merowingerzeit wirft ein Fund aus der Normandie neues 

Licht :

7135 J. Decaens, Un nouveau cimetiere du haut moyen age en Normandie, 

Herouvillette (Calvados). Arch. Medievale 1, 1971, 1-125, 30 Abb.

Dazu als Beitrage:

7136 J. Dastugue u. S. Torre, Le cimetiere d’Herouvillette (VIe-VIIe 

siecles). Etude anthropologique. Ebd. 127-144, 2 Abb., 2 Tabellen.

7137 B. Lecacheux, Le cimetiere d’Herouvillette (VIe-VIIe siecles). Etude 

odontologique. Ebd. 145-151, 1 Abb., 1 Tabelle.

7138 G. Pigeat, Applikation de la spectrometrie X a 1’etude de trois objets 

d’or decouverts a Herouvillette. Ebd. 153-159, 2 Abb., 2 Tabellen.

7139 G. Pigeat, Etude technique du mobilier funeraire d’Herouvillette. 

Ebd. 161-172, 4 Abb., 9 Tabellen.

7140 J. Lafaurie, Catalogue des monnaies trouvees au cours des fouilles de 

la necropole d’Herouvillette. Ebd. 173-187, 5 Abb.

Bei Herouvillette wurden etwa 60 Graber mit rund 80 Bestattungen eines teilweise 

bereits zerstorten fruhmittelalterlichen Graberfeldes ausgegraben. Unter den vielfach 

beigabenarmen Bestattungsplatzen des Umlandes ragt clieser Friedhof durch seine 

reiche Beigabenausstattung hervor, was zweifellos in seinem friihen Einsetzen be- 

griindet ist; die ersten Graber wurden bereits in der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts 

angelegt. Sieben Graber enthielten Saxe. Die leichten Schmalsaxe der Graber 10, 13A, 

41A und 47 waren mit Schilddornschnallen, die schwereren Exemplare der Graber 20 

und 32 A bezeichnenderweise mit Schnallen, die erne Beschlagplatte aufwiesen, kom- 

biniert. Die beiden letztgenannten Graber diirften an der Wende vom 6. zum 7. Jahr- 

hundert angelegt worden sein. Im 7. Jahrhundert ist Waffenbeigabe nur noch ein 

einziges Mai zu beobachten: In Grab 3 lag ein Breitsax zusammen mit einer tauschier- 

ten Giirtelgarnitur der Gruppe Bern-Solothurn. DaB die Zahl der Waffengraber ur- 

spriinglich holier war, bezeugen vor Beginn der Ausgrabung gemachte Funde (drei 

Langschwerter, eine Lanzenspitze). Die Beigaben der Graber 11 und 39 konnen die 

Frauentracht des 6. Jahrhunderts illustrieren. Beide Graber enthielten ein Kleinfibel- 

paar, Grab 39 zwei S-Fibeln vom Typ Clery (vgl. J. Werner, Katalog der Sammlung 

Diergardt 1 [1961] 63f., Taf. 56,11), Grab 11 kurioserweise die zu zwei Fibeln um-

51.-52. Bericht der RGK. 20
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gearbeiteten Halften des cloisonnierten Miindungsbeschlages einer Spathascheide. 

Zum Halsschmuck zahlen einige Perlen, vor allem aber je ein groBer goldener Brakteat 

angelsachsischer Herkunft. Den Giirtel, an dem ein Messer getragen wurde, verschloB 

eine beschlaglose Schnalle. Biigelfibeln fehlen in diesen Ensembles; erne Fibel vom 

Typ Bifrons in Grab 2 konnte zusammen mit einer Vogelfibel die Zweckbestimmung 

eines Kleinfibelpaares gehabt haben. Fur die Frauentracht der Spatzeit lieferte Grab 1 

einen anschaulichen Befund. Eine bronzene Giirtelkette war zweifach um die Taille 

gelegt mid wurde urspriinglich anscheinend mit drei gleicharmigen Biigelfibeln und 

einer runden durchbrochenen Fibel festgesteckt. Eine einzelne gleicharmige Fibel lag 

am Hals; sie diirfte den Kleidausschnitt verschlossen haben.

Das berechtigte Interesse, das schon die geschilderten Befunde verdienen, muB weit 

hinter dem zuriickbleiben, das sich dem Mannergrab Nr. 10 zuwendet. In der Sudost- 

ecke dieses Grabes lagen dicht beieinander ungefahr 30 Gegenstande, die den hier 

Bestatteten als einen recht vielseitigen Handwerker erkennen lassen. Es tiberwiegen 

Schmiedewerkzeuge wie Hammer, Punzen, eine Zange und eine Blechschere, es kom- 

men aber auch - und darauf machte mich mein Kollege G. Jacobi zuerst aufmerk- 

sam - Gerate zur Holzbearbeitung vor, so vor allem die beiden Abb. 21 gezeigten 

Hohleisen und mindestens die groBere der dort abgebildeten Feilen. Zwei unvoll- 

standige Beile, ein Bronzebarren, ein Stuck Bronzeblech und eine groBere Anzahl 

romischer Bronze- und Kupfermunzen sind als zum Einschmelzen bestimmtes Roh- 

material anzusehen. Erne Kapsel wird erwahnt (auch abgebildet? Der ganze Aufsatz 

kennt keine Abbildungsverweise!), die noch etwas Quecksilber enthielt, wie man es 

wohl beim Vergolden von Schmucksachen brauchte. Zwei Stiicke verschiedenfarbiger 

Glaspaste lassen sich als Material fur Einlagen oder Perlen ansehen. Eine Waage, drei 

Schleifsteine, eine Biigelschere, mindestens sechs Messer . . . keines der bisher bekann- 

ten merowingischen Schmiedegraber hat eine solche Vielzahl und Vielfalt von Gerat- 

schaften erbracht. Um so notwendiger ware eine erschopfende technologische Bearbei- 

tung dieses einzigartigen Bestandes, durch die vor allem die Zweckbestimmung der 

einzelnen Werkzeugtypen moglichst genau zu ermitteln ware. Dabei wird man weder 

auf die Beriicksichtigung von Vergleichsmaterial noch auf die Mitarbeit erfahrener 

Restauratoren verzichten kbnnen. Die in der vorliegenden Publikation mitgeteilten 

Ergebnisse naturwissenschaftlicher Untersuchungen leisten zu diesen naheliegenden 

Fragen keinen Beitrag.

Die soziale Stellung des Handwerkers von Heronvillette beleuchtet sein Waffenbesitz. 

Mit Langschwert, Hammeraxt, Lanze und emem den Sax vertretenden Kampfmesser 

enthielt Grab 10 die umfangreichste Waffenausriistung, die in Herouvillette angetrof- 

fen wurde. Dabei ist freilich einzuraumen, daB unter den mit Langschwertern ausge- 

statteten zerstorten Grabern ahnlich reiche gewesen sein kbnnten. Unabhangig da von 

ist das Grab an dem vom Verf. S. 64 Anm. 24 angesprochenen Milieu zu messen, in 

dem Hammeraxte des hier belegten Typs auftreten (Basel-Kleinhuningen Grab 63, 

Flonheim Grab 9, StoBen Grab 12).

Wie um das Gluck der Archaologen vollstiindig zu macheri, enthielt Grab 10 von 

Herouvillette ein rundes Dutzend zeitgendssischer Munzen, die eine zweifellos recht 

genaue Datierung erlauben. Als Obolus ist eine Goldmunze beigegeben worden, eine 

frankische Nachpragung nach Justinian I. (t.p. 527), deren Pragezeit Laufaurie 

auf die Jahre 534-537 glaubt einengen zu konnen. In Gurtelgegend fand sich, offenbar 

als Inhalt einer Borse, eine Anzahl unterschiedlich gut erhaltener Silbermunzen. Von 

ihnen sind acht als ostgotische, zwei oder drei als frankische Pragung zu bestimmen. 

Sieben Ostgotenmiinzen weisen das Monogramm des Theodahat (534-536) auf. Nach
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allem kann Grab 10 von Herouvillette nicht vor derMitte des vierten Jahrzehnts des 

6. Jahrhunderts angelegt worden sein und - wie Decaens in sicker richtiger Beurtei- 

lung der Hammeraxt annimmt - schwerlich auch nach 550.

Ein Grabfund, der einerseits einen so reichen Geratebestand umschlieBt, an- 

dererseits so sichere Indizien fur die soziale Stellung des Bestatteten und fiir 

den Zeitpunkt der Grablegung liefert wie Herouvillette Grab 10, kann in seiner 

wissenschaftlichen Bedeutung nicht hoch genug eingeschatzt werden. Dieser 

Fund gibt seine eigenen Antworten auf zwei Fragen, die J. Werner (7148 

S. 67 ff.) im Zusammenhang mit einer neuerlichen Betrachtung der kontinen- 

talen Schmiedegraber aufgeworfen hat. Deutlicher noch als bei den Grabern 

von Neuwied-Heddesdorf, Schonebeck (vgl. auch 7141), Poysdorf und Brunn 

zeigt die reiche Waffenausstattung des neuen Grabes aus der Normandie den 

nicht geringen sozialen Bang soldier Handwerker an. Und zum zweiten scheint 

es die von Werner erneut bekraftigte These vom Wanderhandwerkertum zu 

sttitzen. Werkzeuge und Rohmaterial lagen in diesem Grab so dicht beieinander, 

daB Decaens vermutet, sie seien in einem Holzkasten oder in einem Ledersack 

verpackt gewesen, d.h. sie waren in dieser Form leicht transportabel. Dies und 

die Komplexitat des Bestandes lassen nicht den Gedanken aufkommen, man 

habe dies oder jenes als pars pro toto aus einer ortsfesten Werkstatt ausgewahlt 

und mit ins Grab gegeben. Alles deutet vielmehr darauf hin, daB hier ein um- 

herziehender Handwerker mit seiner gesamten Fahrhabe, mit Waffen, Werk- 

zeug, Rohmaterial und Barschaft, beigesetzt worden ist.

Wir nennen im AnschluB an diesen wichtigen Fund einige Beitrage, die sich 

mit einzelnen Aspekten der Tatigkeit und der technischen Ausrtistung der Grob-, 

Fein- und Goldschmiede im Merowingerreich beschaftigen:

7141 B. Schmidt, Ein GuBtiegel des 6. Jahrhunderts von Schonebeck (Elbe). 

Ausgrabungen u. Funde 16, 1971, 38f., 1 Abb.

Das tonerne GefaB zahlt zum bereits wiederholt veroffentlichten Inventar eines 

Schmiedegrabes. In der Bodenkruste konnten nun mit Hilfe der Tiipfelanalyse Spuren 

von Silber und Blei nachgewiesen werden, so daB die Verwendung als GuBtiegel auch 

von naturwissenschaftlicher Seite gesichert ist.

Tonerne GuBformen fiir Biigelfibeln wurden in Huy in Belgien (71112-71114) 

gefunden. Zusammen mit neuen Modelfunden aus dem alamannischen Gebiet 

beleuchten sie die Herstellungsweise von Biigelfibeln:

7142 R. Christlein, Anzeichen von Fibelproduktion in der vblkerwande- 

rungszeitlichen Siedlung Runder Berg bei Urach. Arch. Korrespon- 

denzbl. 1, 1971, 47-49, 1 Abb.

Aus dem Bereich einer alamannischen Hohenfestung stammen zwei Bleimodel, einer 

in Form einer Vogelfibel, der andere (unvollstandige) in Form der Hakenplatte einer 

Biigelfibel. Model aus Blei waren bisher unbekannt. Christlein glaubt, daB sie beim 

GuB in verlorener Form hatten dienlich sein konnen und erschlieBt einen mehrstufigen 

ArbeitsprozeB: Mittels eines Bronzemodels (wie Poysdorf) habe man eine zweischalige

20*
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Form (wie Huy, siehe 71112-71114:) hergestellt, in dieser dann zwei Bleimodel ge- 

gossen, die wiederum als spater auszuschmelzender Kern fur die endgultige Form dien- 

ten. Dor Vorteil dieses Verfahrens, zu dem der soeben genannte Scbmelztiegel aus 

Schonebeck mit seinen Resten von Blei und Silber wie eine Illustration wirkt, babe 

darin gelegen, dab man das Uberarbeiten des Ornaments und das Entfernen der GuB- 

nahte schon am Bleimodel vornehmen konnte und nicht erst am Endprodukt wie beim 

ZweischalenguB.

Ein Handwerkergrab, das einen ratselhaften Gegenstand enthielt, ist der be- 

deutendste Fund, den die Untersuchung eines belgischen Graberfeldes er- 

brachte:

7143 J. Alenus-Lecerf, Tombes merovingiennes a Comblain-Fairon. Arch. 

Belgica 125. Service national des Fouilles, Brussel 1971. Id S., 9 Abb.

Seit 1920 wurden zu verschiedenen Anlassen, zuletzt 1967 im Rahmen einer planma- 

Bigen Untersuchung, Bestattungen des merowingischen Ortsgraberfeldes von 

Comblain-Fairon in der Provinz Luttich freigelegt. Der aus 20 Grabern iiberlieferte 

Fundbestand wil’d nun publiziert, gelaufige Beigaben des 7. Jahrhunderts wie Breit- 

saxe, eine dreiteilige tauschierte Gurtelgarnitur, eine tauschierte Schuhgarnitur, bron- 

zene Armreife und dergleichen. Grab 18, leider offenbar beraubt, war das eines Hand

workers, wie an der Beigabe einiger stichelartiger Gerate zu erkennen war. Daneben 

enthielt dieses Grab einen eigentumlich geformten Eisengegenstand; er hatte, so ver- 

mutet die Autorin, als Unterlage beim Tauschieren eiserner Schnallenbugel dienlich 

sein konnen. Die naturwissenschaftliche Analyse traf indessen die erstaunliche Fest- 

stellung, daB dieser Gegenstand im GrauguB hergestellt worden ist. Nun fehlen nach 

bisheriger Kenntnis bis weit ins Mittelalter hinein die technischen Voraussetzungen 

fiir das planmaBige Herstellen von Eisengiissen (vgl. z. B. R. Pleineb, Stare Evropske 

Kovarstvi [1962] 289). Wenn der Eisengegenstand des Grabes 18 von Comblain- 

Fairon wirklich zum ursprunghchen Grabinventar gehort und nicht erst durch die 

Storung an seine Fundstelle gelangte, bliebe nur noch die Erklarung ribrig, daB es 

sich um ein Zufallsprodukt handelt, das als Kuriosum einem Handworker mit ins 

Grab gegeben wurde.

Ein weniger iiberraschendes Ergebnis hatte die spektroskopische Untersuchung 

einer aus Gatteville-Phare (Dep. Manche, 71211) stammenden, alt reparierten 

Schnalle. Das Metall der Reparaturstelle war von anderer Zusammensetzung 

als das der iibrigen Schnalle.

Ein hohes MaB an Spezialisierung und technischem Aufwand diirfte das Her

stellen tauschierter Schmuckstiicke erfordert haben. Deshalb lehnt B. Bilo- 

Trenteseau die Vorstellung vom Wanderhandwerker fiir diesen Produktions- 

zweig ab und geht der Frage der Lokalisierung von Werkstiitten nach:

7144 B. Bilo-Trenteseau, Certaines techniques de damasquinure sont-elles 

characteristiques pour des ateliers determines? Helinium 10, 1970, 250 

bis 273, 18 Abb., 5 Karten.

Verf. stellt zwei unterschiedliche Techniken zur Vorbereitung des Haftgrundes fiir 

flachige Tauschierungen einander gegeniiber, die Scharrierung (quadrillage) und die 

Punktierung (pointillage). Sie stellt fest, daB beide Techniken besonders auf tierstil-
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verzierten Garnituren vorkommen und untersucht eine Reihe unterschicdlich gemu- 

sterter Typen, und zwar solche, die bevorzugt mit Punktiertechnik verbunden sind. 

Die Verbreitung dieser Typen ist auf fiinf Karten festgehalten, die freilich praktisch 

nicht lesbar sind, da die auf der Vorlage unterschiedenen Signaturen in der Reproduk- 

tion infolge der Verkleinerung nicht mehr zu differenzieren sind. Zu erkennen bleibt 

immerhin, dab die unter Anwendung der Punktiertechnik hergestellten Garnituren 

im ganzen rheinischen und nordgallischen Raum verbreitet sind. Wenn sich die Belege 

im einen oder anderen Fall ini mittleren Maasgebiet und im Neuwieder Becken leicht 

haufen. so diirfte das am generellen Fundreichtum dieser Landschaften liegen. Man 

mag der Verf. zustimmen, wenn sie aufgrund allgemeiner Uberlegungen mit ortsfesten 

Ateliers rechnet, die fur ein bestimmtes Absatzgebiet arbeiteten. Die im Titel gestellte 

Frage aber ist von der hier ausgebreiteten Quellenbasis her nicht zu beantworten und 

eher zu verneinen als zu bejahen.

Gegenstand einer Materialuntersuchung war ein Sax von einem nordfranzbsi- 

schen Fundort:

7145 J.-P. Lemant, La sepulture merovingienne n° 36 de Barbaise. Rev. 

Hist. Ardennaise 4, 1970, 79-84, 3 Abb.

Auber dem Sax enthielt das Grab eine Lanzenspitze, eine dreiteilige tauschierte Giir- 

telgarnitur, eine Bronzeschnalle ohne Beschlag und einen Knickwandtopf. Der Sax 

hatte eine angeschmiedete Schneide aus hochwertigem Stahl, wahrend die iibrige 

Klinge aus weichem Eisen minderer Qualitat hergestellt war.

Neben diesen zahlreichen Beitragen zur Kenntnis der Metallverarbeitung neh- 

men sich die andere Handwerkszweige der Merowdngerzeit bertihrenden Litera- 

turstellen bescheiden aus. Spuren einer Kamme herstellenden Werkstatt war

den in Huy (71112-71114) gefunden, ebendort sowie in Meckenheim (71172) 

und Saran (71228) Anzeichen fur Tbpferei. Zu erwahnen ist noch ein Versuch, 

durch den abermals bestatigt wurde, dab merowingische Perlen mit stumpfer 

Oberflache, die friiher oft als ,,Tonperlen“ bezeichnet worden sind, in Wirklich- 

keit aus Gias bestehen:

7146 E. Denninger, Naturwissenschaftliche Untersuchungen vorgeschicht- 

licher und archaologischer Probleme. Arbeitsbl. f. Restauratoren 4, 

1971, H. 1, Gruppe 19, 9-11.

Bevor wir die Arbeiten anzeigen, die sich mit den archaologischen Zeugnissen 

des Handels im Merowingerreich beschaftigen, sei auf ein Aufsatz verwiesen, 

der auf den diesbeziiglichen schriftlichen Quellcn basiert. Ein Anhang bringt 

die einschlagigen Textstellen im Wortlaut.

7147 A. Verhulst, Der Handel im Merowingerreich: Gesamtdarstellung 

nach schriftlichen Quellen. Quellenanhang zusammengestellt von 

W. Blockmans. Antikv. arkiv 39 = Early Medieval Studies 2 (1970) 

2-54.

,,Mobilitat von Sachen und Personen in der agrarischen Gesellschaft des 

5. bis 7. Jahrhunderts“ ist das Thema einer von der Verbreitung gewisser 

Metallobjekte ausgehenden Studie.

Merowingerreich.es
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7148 J. Werner, Zur Verbreitung fruhgeschichtlicher Metallarbeiten (Werk- 

statt - Wanderhandwerk - Handel - Familienverbindungen). Antikv. 

arkiv 38 — Early Medieval Studies 1 (1970) 65-81, 7 Abb., 9 Taf.

Werner zeigt anhand von Beispielen auf, welche verschiedenen Moglichkeiten bei 

der Interpretation von Verbreitungstatsachen beriicksichtigt werden mtissen. Auf die 

Ausbreitung von Fibelformen hat die Tatigkeit wandernder Handwerker EinfluB 

genommen. Goldschmiede konnten Model verschiedener Herkunft besitzen, ja solche 

Model waren offenbar selbst Gegenstande des Handels. Dadurch werden die Moglich- 

keiten beschnitten, die Herkunft manchen Fundstiickes genau zu bestimmen. Im 

ungunstigsten Fall laBt sich lediglich der Raum angeben, aus dem das Urmodel 

stammt. Taucht aber schlichtes Trachtzubehor auBerhalb seines eigentlichen Ver- 

breitungsgebietes auf, so laBt das auf Mobilitat von Personen sehlieBen; denn es kann 

im fremden Trachtgebiet nicht Gegenstand des Handels sein bzw. zum Fertigungs- 

programm eines Wanderhandwerkers gehoren. Das Beispiel des Grabes 421 von 

Altenerding in Bayern, in dem eine Frau in vollstandiger skandinavischer Tracht bei- 

gesetzt wurde, bezeugt deutlich Exogamie als eine sicher nicht seltene Form der 

Mobilitat von Personen.

Handelsbeziehungen zwischen dem Merowingerreich und Skandinavien haben 

in nordeuropaischen Funden ihren archaologischen Niederschlag gefunden:

7149 E. Bakka, Scandinavian Trade Relations with the Continent and the 

British Isles in Pre-Viking-Times. Antikv. arkiv 40 = Early Medieval 

Studies 3 (1971) 37-51, 4 Abb.

Es sind vor allem GefaBe aus Gias und Bronze, in gewissem Sinne also Luxusgiiter, 

die als Importe aus dem Merowingerreich in Skandinavien groBere Verbreitung ge

funden haben: Konische Glasbecher vom Snartemo-Typ, Riisselbecher, bronzene 

Perlrandbecken, Bronzekessel vom Vestland-Typ. Das jeweilige Verbreitungsgebiet 

spiegelt freilich nicht primar die Ziele des Handels, sondern ist abhangig von den nach 

Gebieten und Perioden unterschiedlichen Grabsitten. Ausgangspunkt des Handels 

uber See diirfte das Miindungsgebiet von Rhein und Maas gewesen sein. Bemerkens- 

wert ist die Vermutung, daB die in dieser Machart auf dem Kontinent unbekannten, 

sehr dickwandigen Becher vom Snartemo-Typ eigens fur den Export gearbeitet 

worden seien.

Als ein Beitrag zur Kenntnis des merowingischen Miinzwesens sei erwahnt:

7150 F. Wielandt, Die Basler Miinzpragung von der Merowingerzeit bis zur 

Verpfandung der bischbflichen Miinze an die Stadt im Jahr 1373. 

Schweizerische Miinzkataloge 6. Schweizerische Numismatische Ge

sellschaft, Bern 1971. 88 S. mit Abb., 7 Taf.

Die alteste Basler Miinzpragung wird durch zwei merowingische Miinzmeister- 

Trienten des Gunso reprasentiert.

Soziale Verhaltnisse

Von jeher hat die Forschung die auBerordentlich krassen Unterschiede in der 

Beigabenausstattung merowingischer Graber als ein Abbild der standischen



Archaologie des Merowingerreiches 311

Schichtung angesehen, die die Gesellschaft des Merowingerreiches den schrift- 

lichen Quellen zufolge pragte. Herrschte im allgemeinen Einigkeit daruber, daB 

es - ceteris paribus - erlaubt sei, die Ausstattungsunterschiede in diesem Sinne 

zu interpretieren, so erwies es sich immer wieder als bedenklich mid als im 

Endergebnis anfechtbar, wenn nach archaologischen Kriterien ermittelte Grup- 

pen mit den historisch bezeugten Standen der Freien, Halb- und Unfreien 

gleichgesetzt wurden. Um so notwendiger ist es, sich von Zeit zu Zeit desjenigen 

Grabfundes zu vergewissern, der beinahe als einziger die Mbglichkeit bietet, 

Beigabenbesitz und gesellschaftliche Stellung des Bestatteten in einem unbe- 

zweifelbaren Zusammenhang zu betrachten. Dem Childerichgrab, das wir hier 

meinen, hat schon 1859 Cochet eine Studie gewidmet, die diesen zwei Jahr- 

hunderte zuvor gemachten Fund im neuen Licht jener wissenschaftlichen Er- 

kenntnisse erscheinen lieB, die seiner Generation durch die aufbliihende Reihen- 

graberforschung zugewachsen waren: ,,Le tombeau de Childeric Ier, roi des 

Francs, restitue a 1’aide de 1’archeologie . . . Das gleiche Ziel, d.h. die Funde 

des Childerichgrabes einer modernen, dem heutigen Kenntnisstand angemesse- 

nen Analyse zuzuftihren, hat sich J. Werner gesetzt. Im Vorgriff auf eine 

monographische Verbffentlichung gibt er wichtige Ergebnisse seiner Unter- 

suchungen in einem Vortragsreferat bekannt:

7151 J. Werner, Neue Analyse des Childerichgrabes von Tournai. Rheini- 

sche Vierteljahrsbl. 35, 1971, 43-46.

Nachdem einleitend die topographische Situation des Fundplatzes und die wechsel- 

vollen Schicksale des Schatzes nach seiner Auffindung skizziert worden sind, wendet 

sich Werner vor allem jenen Fundstucken zu, die - auf dem Hintergrund der sonst 

geltenden Beigabensitte gesehen - als spezifisch fur ein Konigsgrab angesehen werden 

konnen. Es sind dies der Munzhort, der goldene Handgelenkring, der Siegelring, die 

goldene Elbe], ein Mantel mit Besatzen (Bienen, Stierkopf) und als Amulett eine Berg- 

kristallkugel. Siegelring und Zwiebelknopffibel sind aus romischer, die anderen ge- 

nannten Stiicke eher aus germanischer Herrschaftstradition zu erklaren. Daneben 

sind naturlich auch in den kostbar verzierten Waffen Zeugnisse koniglicher Represen

tation zu erblicken. Zum Problem des Pferdegeschirrs im Childerichgrab, dessen Vor- 

handensein Werner verneint, liefert nun das zweite Fiirstengrab von Apahida in 

Siebenbiirgen (7170) neues Tatsachenmaterial.

Aus dem Bemuhen heraus, einen schon lange bekannten Fund endlich in der 

angemessenen Form zu verbffentlichen und nach heutigem Kenntnisstand zu 

beurteilen, ist auch die Arbeit liber die frankischen Funde von Flonheim ent- 

standen:

7152 H. Ament, Frankische Adelsgraber von Flonheim in Rheinhessen. 

Germ. Denkmaler d. Vblkerwanderungszeit, Ser. B, Bd. 5. Gebr. Mann 

Verlag, Berlin 1970. 199 S., 21 Abb., 3 Tabellen, 1 Farbtaf., 43 Taf., 

2 Beilagen.

In den Jahren 1883 und 1885 sind bei Abbruch und Neubau der Pfarrkirche von Flon

heim reiche Graber der Mero winger zeit zutage gekommen. Unter ihnen ragt Grab 5 

besonders heraus, das neben zahlreichen anderen Beigaben ein prunkvoll verziertes
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Schwert, eine sog. Goldgriffspatha, enthielt. Die Funde von Flonheim wurden nur zum 

geringeren Toil systematisch ausgegraben, auch hat der Fundbestand noch nach seiner 

Bergung mancherlei Beeintrachtigungen erfahren miissen. Es bedarf daher oft lang- 

wieriger Erorterungen, um die Lokalisierung der einzelnen Graber und die Zusammen- 

setzung der jeweiligen Beigabeninventare zu klaren. Dabei und bei der Behandlung 

der einzelnen Fundstiicke ruckt mehr und mehr eine Gruppe von Grabern ins Blick- 

feld, die die besten Vergleichsmoglichkeiten bietet. Es handelt sich um die sog. 

Adelsgraber der Stufe Flonheim-Gultlingen, Graber von auBerordentlichem Reich - 

tum, mit zahlreichen uber weite Entfernungen hinweg ubereinstimmenden Merk- 

malen und - das gilt zumindest fur die Funde aus dem frankischen Stammesgebiet - 

mit deutlichen Anklangen an das Vorbild des Konigs. Die Archaologie glaubt sich im 

Recht, wenn sie in diesen Grabern die Bestattungen Adliger sieht. Die fruhesten 

Graber von Flonheim ordnen sich in diesen Horizont ohne Schwierigkeiten ein. Es 

kommt in diesem besonderen Fall hinzu, daB in Flonheim offenbar auf einem groBeren 

Reihengraberfeld ein reserviertes Areal bestand, auf dem die dortige Adelssippe - das 

ergibt sich aus der chronologischen Analyse der Beigabenfunde - mehrere Genera- 

tionen lang bestattete und das schlieBlich in einem Akt der Pietat gegenuber den 

Ahnengrabern mit einer Kirche uberbaut wurde (vgl. unten S. 316f.). All das paBt gut 

zu der Vorstellung von einer merowingischen Adelsfamilie in Flonheim. Das SchluB- 

kapitel des Buches versucht, in einer Zusammenschau von archaologischen und histo- 

rischen Quellen den orts- und landesgeschichtlichen Rahmen fur die Flonheimer Funde 

abzustecken.

Neue fiirstlich ausgestattete Graber wurden, leider in ausgeraubtem Zustand, 

innerhalb des groBen romisch-frankischen Graberfeldes von Krefeld-Gellep aus

gegraben :

7153 R. Pirling, Ausgeraubte ,,Fiirstengraber“ aus Krefeld-Gellep. Actes 

du VIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Proto- 

historiques 1966 (1971) 1005-1007.

Fiinf Graber am Rand des groBen romisch-frankischen Graberfeldes von Krefeld- 

Gellep fallen durch ihre betrachtlichen AusmaBe aus dem Rahmen des Ublichen. 

Zwar wurden alle diese Graber bereits kurze Zeit nach ihrer Anlage beraubt, doch 

enthielten wenigstens drei von ihnen noch Reste der einstigen Beigabenausstattung, 

die eine Datierung der ganzen Gruppe in die zweite Halfte des 6. Jahrhunderts er- 

moglichen, zugleich den Rang der dort Beigesetzten erahnen lassen (Lamellenpanzer 

in Grab 2589, goldener Trinkhornbeschlag in Grab 2268). Grab 2268, mit 6,80 m 

Lange, 4,50 m Breite und 4 m Tiefe das groBte dieser Gruppe, ist auch dendro- 

chronologisch datiert (vgl. 7171). Diese Graber verlangern die mit Grab 43 aus der 

Mitte des 5. und Grab 1782 aus der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts begonnene 

Reihe fiirstlich ausgestatteter Graber im Friedhof von Krefeld-Gellep.

Nachdem bereits so manches ,,Fiirsten“-Grab entdeckt wurde, scheint nun ein 

alamannischer Fundplatz die Chance zu bieten, auch einmal Wohnsitz, Residenz 

oder Burg eines Adeligen auszugraben:

7154 R. Christlein, Spathabeschlage des fiinften und friihen sechsten Jahr

hunderts vom Runden Berg bei Urach, Wiirttemberg. Arch. Korre- 

spondenzbl. 1, 1971, 179-183, 2 Abb.
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Vorgelegt unci besprochen werden Riemendurchzuge, Ortbandzwingen unci ein Niet, 

wie sie an den Scheiden von Langschwertern Verwendung fanclen. Herausragendes 

Stuck ist eine 7,8 cm lange silberne, vergoldete uncl mit Almandinen besetzte Ort- 

bandzwinge, die zweifellos zu einer Goldgriffspatha gehort hat. Da vergleichbare 

Grabfuncle sehr gut die soziale Ranglage der Trager solcher Waffen abschatzen 

lassen (vgl. 7152), ergibt sich ein erster wichtiger Einblick in die Bevolkerungs- 

struktur eines befestigten Platzes der fruhen Merowingerzeit. - Zu weiteren Funden 

vom Runden Berg vgl. 7142.

Es scheint verhaltnismaBig leicht, die fiihrenden Schichten des Merowinger

reiches in den Grabfunden wiederzuerkennen. Wie die genannten Beispiele 

zeigen, gelingt das besonders iiberzeugend fur die friihmerowingische Zeit. Der 

gliickliche Umstand, daB die Grabausstattung des 482 verstorbenen Konigs 

Childerich bekannt wurde, gibt der Forschung einen festen Bezugspunkt auch 

fur die Beurteilung minder reicher Graber an die Hand. Fur die Spatzeit aber, 

fur die ein solcher Orientierungspunkt fehlt, gehen denn auch die Meinungen 

bei der sozialgeschichtlichen Einschatzung der reich ausgestatteten Graber 

merkbar auseinander. Das zeigte sich deutlich in der Reaktion auf ein 1967 von 

F. Stein vorgelegtes Buch, das die Adelsgraber des 8. Jahrhunderts in Deutsch

land zum Gegenstand hatte. Ihm ist die nachstehende, in Aufsatzform ver- 

bffentlichte Besprechung gewidmet.

7155 H. Hinz, Zu den ,,Adelsgrabern“ des 8. Jahrhunderts. Mit einem Bei- 

trag von F. Laux. Offa 27, 1970, 31-55, 4 Abb.

In zwei ausfuhrlichen Abschnitten, ,,Gliederung des Fundmaterials “ und ,,Regionale 

Gliederung“, kritisiert Hinz einige der von Stein angewendeten Einteilungsprinzipien, 

vor allem im Hinblick auf den nordwestdeutschen Raum. Die Quellenbasis fiir ver- 

bindliche Einteilungsschemata sei dort noch zu schmal, man musse erst die Ver- 

offentlichung groBerer Graberfelder abwarten, und der westfalische Raum als ein 

wichtiges Bindeglied zwischen Nord uncl Slid sei beim clerzeitigen Publikationsstand 

nicht recht zu beurteilen. Immerhin war es als Versuch von F. Stein gerechtfertigt, 

den quellenarmen Norden an die slid- und westdeutschen Gebiete mit ihrer umfang- 

reicheren archaologischen Uberlieferung anzuschlieBen; es wird sich dann wohl 

herausstellen, ob ihr Entwurf angesichts neu gemachter oder publizierter Funde 

Gultigkeit behalten wird. In den beiden folgenden Abschnitten ,,Aufbau der Fried- 

hofe“ und ,Definition der reichen Graber“ zeigt es sich, daB die Meinungsver- 

schiedenheiten zwischen F. Stein und ihrem Rezensenten auf eine unterschiedliche 

Beurteilung der Waffenbeigabe in spatmerowingischen Grabern zurtickgehen. Wahrend 

Stein so ausgestattete Graber stets auf dem Hintergrund der sonst zur gleichen Zeit 

schon allgemein herrschenden Beigabenarmut oder gar Beigabenlosigkeit gesehen 

und dementsprechend als bedeutsam eingeschatzt hat, sieht Hinz mehr auf den 

realen Wert des jeweiligen Waffenensembles. GewiB schneidet die Beigabenaus- 

stattung dieser spaten Graber bei einem Vergleich mit den ,,Adelsgrabern“ der 

beiden vorangehenden Jahrhunderte schlecht ab. Gerade in der Phase der erloschen- 

den Beigabensitte wird man aber weniger auf materiellen Wert, auf Preis und Er- 

schwinglichkeit als vielmehr auf Waffenausriistung als ein Merkmal der Stan- 

deszugehorigkeit sehen mussen. Die von Hinz angefuhrte englische Rechtsquelle 

des 11. Jahrhunderts belegt gerade nicht die Beilaufigkeit der Waffenrustung. Sie 

muB einscharfen, daB nicht Helm, Panzer und goldverziertes Schwert, sondern
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Grundbesitz den Adligen ausmachen. Das heiBt aber doch, daB es ein spezifisches 

aufieres Erscheinungsbild des Adeligen gab und daB dieses durch die Waffenrustung 

gepragt wurde. Der SchluBabschnitt beschaftigt sich mit reichen oder jedenfalls 

beigabenfiihrenden Grabern in und bei Kirchen, deren besondere Bedeutung Hinz 

im Prinzip nicht anders beurteilt als Stein und zu deren Einschatzung seine Hin- 

weise auf Verhaltnisse auBerlialb des Merowingerreiches manches beitragen konnen 

(vgl. auch unten S. 316f.). - Der Beitrag von F. Laux besteht in einer auf den letzten 

Stand gebrachten Fundliste der Spathen und Saxe in Norddeutschland, die die 

Grundlage einer von Hinz verwerteten Verbreitungskarte darstellt.

VerlaBt man die Ebene des Adels, so werden die Erkenntnismoglichkeiten der 

Archaologie eher geringer. G. Behm-Blancke, der das oft geiibte Verfahren 

der Aufschliisselung nach der Waffenbeigabe auf eine Reihe von Fundplatzen 

in und um Weimar anwendet, kann eher Adelsgraber als Graber von Unfreien 

namhaft machen:

7156 G. Behm-Blancke, Zur Sozialstruktur der volkerwanderungszeitlichen  

Thiiringer. Ausgrabungen u. Funde 15, 1970, 257-271, 1 Abb.

Behm-Blancke sichtet zunachst mit einer gewissen Ausfuhrlichkeit die historischen 

Nachrichten, nach denen sich die Thiiringer in Adelige, Freie, Halbfreie und Knechte 

gliederten, wobei dieses Gefiige innerhalb des uberschaubaren Zeitraumes gewissen 

Veranderungen ausgesetzt war. Der Autor wendet sich dann den archaologischen 

Quellen zu, insbesondere den Graberfeldern von Weimar. Die Waffenbeigaben im 

Graberfeld Weimar-Nord lassen eine kleine Gruppe von fiinf schwerbewaffneten 

Reitern und zwei etwa gleichstarke Gruppen schwer- und leichtbewaffneter FuB- 

kampfer erkennen. Den Reiter des Grabes 31 begleiten mit cloisonnierter Schnalle, 

BratspieB, Glasbecher u.a. so wertvolle Beigaben, daB Behm-Blancke ihn dem 

Adelsstand zurechnen mochte. Andere Weimarer Fundplatze lassen solche Adels

graber vermissen, haben aber Bestattungen vollbewaffneter FuBkampfer erbracht, 

die Behm-Blancke als Freie einstuft. Schwer zu fassen sind die Unfreien, sie seien 

wohl auch unter den leichtbewaffneten Kriegern zu suchen. Erwahnt wird schlieBlich 

ein - noch unpubliziertes - ,,Hochadelsgrab“ aus OBmannstedt bei Weimar. Das 

Fazit: ,,Nach dem augenblicklichen Stand der thuringischen Grabanalysen-For- 

schung konnen wir vier soziale Schichten unterscheiden: Hochadel, Adel, Freie und 

Unfreie.“ Die Argumente, die zu dieser mit Entschiedenheit vorgetragenen Auf- 

fassung fuhrten, sind freilich beim derzeitigen Publikationsstand nicht immer zu 

iiberprufen. Verf. kiindigt fiir 1975 eine umfassende Publikation der merowinger- 

zeitlichen Funde von Weimar an, die eine Diskussion seiner These ermoglichen wird. 

Schon jetzt aber kann beispielsweise die Frage aufgeworfen werden, ob der Nachweis 

der Unfreien durch die ,,Grabanalysen-Forschung“ oder durch die historischen 

Nachrichten erbracht worden ist.

Anstatt den Schriftzeugnissen entnommene Termini vorschnell mit bestimmten 

Ausstattungstypen zu verbinden, ist es der Archaologie bei der Untersuchung 

sozialer Strukturen, wie sie sich zugegebenermaBen in den Beigabenfunden ab- 

bilden, zweifellos angemessener, mbglichst lange mit ihren eigenen, material- 

nahen Kriterien zu arbeiten. Das Beispiel eines solchen Vorgehens, das nichts- 

destoweniger zu sozialgeschichtlichen, ja allgemein historischen Erkenntnissen
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fiihrt, gibt eine Arbeit, die es verdient hatte, an weniger versteckter Stelle 

publiziert zu werden:

7157 R. Christlein, Eine langobardische Gurtelgarnitur von Bieringen, 

Kreis Horb. Der Siilchgau 1971, 55-63, 5 Abb.

Ausgangspunkt der Betrachtung ist eine bronzene Gurtelgarnitur langobardischer 

Provenienz. Garnituren der gleichen Art liaben bei Alamannen und Bayern eine fur 

einen Importgegenstand iiberrascliend groBe Verbreitung gefunden. Noch erstaun- 

licher ist, daB diese Schnallen anders als etwa sonstige Importe aus Italien oder als 

einlieimische Bronzeschnallen iiberwiegend in verbaltnismaBig schlicht ausgestatte- 

ten Grabern vorkommen. Dies macht Christlein dadurch deutlich, daB er die 

Grabinventare mit den betreffenden Gurtelschnallen auf ein von ihm schon friiher 

benutztes Einteilungsschema projiziert, das die Grabinventare nach Qualitatsmerk- 

malen unterscheidet. Das Resultat: 12-14 Schnallen lagen in Grabfunden der 

Qualitatsgruppe A 2 (mit Sax als Hauptwaffe), nur je zwei in solchen der Gruppen B 

(mit Spatha, Sax und Schild) und C (wie B, zusatzlich Pferdegeschirr oder Bronze- 

gefaBe). Schnallen der in Bieringen vorkommenden Art warden demnach in einer 

Bevolkerungsschicht getragen, die normalerweise nicht Zielgruppe kostspieliger 

Einfuhrgiiter war. Da sich zudem das Auftreten solcher Schnallen zeitlich eng be- 

grenzen laBt, glaubt Christlein in diesem Fall den archaologischen Niederschlag 

eines historischen Vorganges fassen zu konnen, der um die Mitte des 7. Jahrhunderts 

nicht unbetrachtliche Scharen von Alamannen nach Italien und wieder zuriick 

fiihrte.

Es sei am Ende dieses Kapitels darauf hingewiesen, daB sozialgeschichtliche 

Fragestellungen in der wissenschaftlichen Literatur zur Archaologie des Mero

wingerreiches sehr viel haufiger auftauchen als es die hier verzeichneten Arbei- 

ten vermuten lassen. Die Verbffentlichungen einzelner hervorragender Grab- 

funde (Mezieres: 71222', Kirchheim u.T.: 71129', Eschwege: 71151), die Unter- 

suchungen grbBerer Graberkomplexe (S. 295ff.), friiher Kirchen mit Sepulturen 

(S. 316ff.), merowingerzeitlicher Siedlungen (z.B. 7111) oder vonHandwerker- 

grabern (7135) gelien selbstverstandlich am Problem der sozialgeschichtlichen 

Einordnung der beobachteten Phanomene nicht voriiber.

Geistige Welt

Unser Wissen vom Christentum der Merowingerzeit ist durch eine ganze Serie 

von Verbffentlichungen gefbrdert worden, die von den Ausgrabungen friiher 

Kirchen berichten. Ehe wir uns den einzelnen Befunden zuwenden, sei auf ein 

einschlagiges Corpus verwiesen, das nun abgeschlossen vorliegt:

7158 F. Oswald, L. Schaefer u. H.R. Sennhauser, Vorromanische Kir- 

chenbauten. Verbffentl. d. Zentralinst. f. Kunstgesch. in Miinchen 3. 

Prestel-Verlag, Miinchen 1966-1970. 432 S., zahlreiche Plane im Text 

und auf Beilagen, 1 Karte.

Seit die erste Lieferung 1966 erschien, ist dieses Buch als Standardwerk bekannt und 

eingefuhrt, so daB sich eine nahere Charakterisierung hier eriibrigt. Die nun er- 

schienene dritte Lieferung umfaBt die Buchstaben R-Z, Nachtrage und Register.
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Durch die Nachtrage wird erreicht, daB ungefahr das bis zum Ende der secliziger 

Jahre Bekanntgewordene noch erfaBt ist.

Bei Staubing im Landkreis Kelheim wurde am Rand eines Reihengraber- 

friedhofs der GrundriB einer Holzkirche festgestellt. Der Vorbericht zeigt, daB 

diesem Befund wegen der ihm innewohnenden Mbglichkeiten der Datierung 

und der soziologischen Interpretation besondere Bedeutung zukommt.

7159 R. Christlein, Das Reihengraberfeld und die Kirche von Staubing bei 

Weltenburg. Arch. Korrespondenzbl. 1, 1971, 51-55, 3 Abb., 2 Taf.

Freigelegt wurden die Pfostengruben einer Holzkirche mit quadratischem Altarraum. 

Der Innenraum war frei von Bestattungen, doch lieBen sich Graber in der unmittel- 

baren Umgebung der Kirche klar zuordnen. Die hier Beigesetzten besaBen betracht- 

lichen Reichtum und diirften dem Adel zuzuzahlen sein, wie sich an Merkmalen des 

Grabbaus und den erhaltenen Resten der sehr qualitatvollen Beigabenausstattung 

ablesen lieB. Fur die Errichtung der Kirche ergibt sich ein Datierungsspielraum vom 

Ende des 6. bis in die erste Halfte des 7. Jahrhunderts. Das Graberfeld ist nach dem 

topographischen Befund das des Ortes Staubing, zu dessen urspriinglicher Ge- 

markung das Kloster Weltenburg gehoren muB. Dieses wiederum soli nach einer 

allerdings nicht unumstrittenen Ubcrlicferurig bereits zu Anfang des 7. Jahrhunderts 

gegriindet worden sein. Ist das rich tig, dann dtirfte es kein Zufall sein, daB zur 

gleichen Zeit eine begiiterte und dem Christentum anhangende Familie in Staubing 

ansassig war.

Was die Datierung angeht, so trifft sich die Holzkirche von Staubing gut mit 

der von Brenz in Wiirttemberg, die Dannheimer nach einer neuen Analyse der 

Beigaben des mutmaBlichen Stiftergrabes in die Zeit vor der Mitte des 7. Jahr

hunderts setzen kann (vgl. 7114}. Dazu kommt als dritte eine Holzkirche von 

Aschheim im Landkreis Mtinchen:

7160 H. Dannheimer, Ausgrabungen in der Kirche von Aschheim, Ldkr. 

Munchen (Oberbayern). Arch. Korrespondenzbl. 1, 1971, 57-59, 2 Abb.

Bereits 1936 sind bei BaumaBnahmen reiche Graber der spaten Merowingerzeit 

innerhalb der Kirche zutage gekommen. Eine neuerliche Nachuntersuchung konnte 

nun weitere gut ausgestattete Graber freilegen, darunter mehrere Kindergraber. 

Ferner wurden einige Pfostengruben des Ursprungsbaues der Peterskirche fest

gestellt, die eine Rekonstruktion nach dem Vorbild der Kirche von Brenz ermogli- 

chen. Durch beigabenfuhrende Graber lassen sich als Entstehungszeit dieser Kirche 

die Jahrzehnte um 600 n.Chr. bestimmen. Die Bedeutung Aschheims und seiner 

Kirche wird aus der historischen Uberlieferung deutlich, die im Ort einen dem Herzog 

gehorenden Hof kennt und die Kirche als erste, vorubergehende Ruhestatte des um 

690 verstorbenen hl. Emmeram bezeichnet.

Nimmt man bereits fruher verbffentlichte Holzkirchen vor allem des Rhein- 

landes hinzu, so wird eine fur das bstliche Merowingerreich typische Form von 

christlichen Kultbauten in ihrem Zusammenhang mit Sepulturen erkennbar. 

Die reiche Graber umschlieBende cella memoria des Graberfeldes von Franchi- 

mont in Belgien ist diesen Holzbauten als ein fur das westliche Frankenreich
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kennzeichnender Steinbau gegeniiberzustellen (vgl. 71108). Kirche und Reihen- 

graberfeld, friiher oft in einem gewissen Gegensatz gesehen, prasentieren sich 

in einer wachsenden Zahl von Fallen in engem, innerem Zusammenhang. Wenn 

am Niederrhein - Beispiele nennt S. 6

7161 G. Binding, Bericht liber Ausgrabungen in niederrheinischen Kir

chen II. Beitrage zur Archaologie des Mittelalters 2 = Rheinische Aus

grabungen 9 (1971) 1-87, 38 Abb., 4 Taf.

- oder in Belgien (71118), haufig in Frankreich (71206, 71211, 71213, 71215, 

71221, 71230, 71231) und schlieBlich in Wiirttemberg (71125, 71129, 71131) 

merowingische Graber in oder bei Kirchen zutage kommen, so wird man in der 

Regel diesen Zusammenhang bis in die Merowingerzeit zuruckftihren kbnnen. 

Und im Faile des hervorragend ausgestatteten Grabes, das im Innern der 

Martinskirche von Kirchheim u.T. gefunden wurde, ist es zwar nicht zu be- 

weisen, aber nach alien Erfahrungen wahrscheinlich, daB es die Bestattung 

eines Kircheneigners ist (vgl. 71129). Auch wenn in Einzelfallen wie in Flonheim 

(7152), Morken (vgl. 7155 S. 50f.) oder Miihlthal (7162) Adelsgraber erst nach- 

traglich von einer Kirche iiberbaut wurden, so wird dadurch das enge Verhalt- 

nis, in dem man Grab und Kirche sah, erst recht deutlich.

Wir erwahnen Miihlthal und miissen feststellen, daB auch die Nachgrabung und 

die Verbffentlichung ihrer Resultate dur ch H. Dannheimer kein Ende der 

Kontroverse um den dort freigelegten KirchengrundriB gebracht hat.

7162 V. Milojcic, Zu Form und Zeitstellung des Oratoriums in Miihlthal, 

Landkreis Wolfratshausen, Oberbayern. Jahrb. RGZM. 15, 1968, 200 

bis 215, 8 Abb.

MilojciO bekraftigt erneut seine friiher geauBerte Uberzeugung, daB die Kirche von 

Miihlthal zwei-, und nicht dreiperiodig sei, daB das von Dannheimer als Apsis der 

ersten Kirche gedeutete Halbrund eine Priesterbank darstelle und daB die ganze 

Anlage - nur dann besteht ein sinnvoller Zusammenhang mit den zum Vergleich 

herangezogenen Bauten - spatestens ins 6. Jahrhundert gehort und nicht friihestens 

ins 7., wie Dannheimer will. ZugegebenermaBen ist die Beurteilung des Baube- 

fundes durch den schlechten Erhaltungszustand des Objektes sehr erschwert; in 

dieser Hinsicht mogen verschiedene Deutungen moglich sein. Kaum verstandlich ist 

aber, daB sich liber die Datierung des Fundmaterials kerne Einigung erzielen laBt. 

Milojcic nennt zwei Metallgegenstande als Belege fur friihmerowingische Besiedlung 

des Platzes, eine Nadel, die Vergleichsstiicke in Istrien habe, und Trensenfragmente, 

denen sich ein Fund vom spatromisch besiedelten Moosberg bei Murnau an die Seite 

stellen lieBe. Fur die Nadel ist freilich mit dem Hinweis auf die istrischen Funde noch 

keine Datierung gegeben; Marusic, auf den sich Milojcic bezieht, setzt die betref- 

fenden Fundkomplexe erst ins 7. Jahrhundert. Fur die Trensen hat inzwischen 

Dannheimer selbst (Bayerische Vorgeschichtsbl. 36, 1971, 180ff.) spatmittelalter- 

liche Zeitstellung wahrscheinlich gemacht und bezuglich des Fundes vom Moosberg 

ausgefiihrt, daB dieser ein Einzelfund und keineswegs allein wegen seines Fund- 

platzes in spatromische Zeit zu datieren sei. Bleibt also die weifigemagerte Keramik, 

die von Dannheimer und MilojciO unterschiedlich datiert wird. In diesem Fall, wo 

es im wesentlichen um die Machart geht, bleibt der Leser ratios, solange den Publi-
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kationen keine Scherbenproben beigefiigt werden. Dannheimer hat entsprechende 

Keramik aus spatmerowingischen Reihengrabern namhaft gemacht, MilojciO sieht 

dagegen enge Beziehungen zu spatromischer Keramik und tritt dafur ein, daB die 

Keramik dieser Tradition nicht iiber die Mitte des 6. Jahrhunderts hinaus hergestellt 

wurde. Davon kann nur eines riclitig sein. Hier miiBte aber eine intensivere Be- 

schaftigung mit der Siedlungskeramik Siiddeutschlands Klarung schaffen konnen. 

Einstweilen aber scheint der Nachweis friihmerowingischer Besiedlung fur Muhlthal 

noch nicht gelungen, und mit ihm steht und fallt die Theorie MilojciOs.

Eine spatmerowingische Steinkirche, als Grabkirche fiir einen Wanderbishof 

errichtet, wurde in Regensburg ausgegraben (siehe 7114:4).

Denkmaler religidser Praxis untersuchen die nachstehenden Arbeiten:

7163 H. Vierck, Cortina Tripodis. Zu Aufhangung und Gebrauch subromi- 

scher Hangebecken aus Britannien und Irland. Friihmittelalterliche 

Studien 4, 1970, 8-52, 14 Abb.

7164 H. Vierck, Cortina Tripodis. Ein Beispiel spatantiker Traditionen der 

insularen Mission. Prahist. Zeitschr. 45, 1970, 236-240, 2 Abb.

Verf. untersucht bronzene Hangebecken, die vom 5. bis 9. Jahrhundert in Irland 

und Britannien hergestellt wurden. Er kann zeigen, daB solche GefaBe im Kult der 

keltischen, spater der angelsachsischen Kirche Verwendung gefunden haben, und 

zwar bei einem Wasserritus wie (Sauglings-) Taufe und Lavabo oder als Weih wasser - 

becken. Vermutlich in dieser Funktion und im Zuge der insularen Mission sind der- 

artige Becken auch auf den Kontinent gelangt; Vierck belegt mit einer (in Prahist. 

Zeitschr. vervollstandigten) Karte, daB solche und andere Funde gleicher Herkunft 

auffallig oft in der Nahe insularer Missionszentren zutage kamen. Ware die Lage von 

Mainz richtig angegeben, so wurde deutlich, daB der Grabfund von Dornigheim mit 

seiner insularen Bronzeschale-im Vorfeld dieses angelsachsisch beeinfluBten Bischofs- 

sitzes liegt und nicht mit Fulda oder der Biiraburg in Zusammenhang gebracht 

werden muB.

7165 H. Muller-Karpe, Der alamannische Kreuzanhanger von Pfahlheim 

(Kr. Aalen). Fundber. aus Schwaben N.F. 19, 1971, 338-341, 1 Abb.

Das hier erstmals veroffentlichte Stuck ist ein wohl als Pektorale getragenes, eisernes 

und silbertauschiertes Kreuzchen, das in einem reichen Mannergrab des spaten 

7. Jahrhunderts gefunden wurde. Seine Grundform - nach auBen verbreiterte 

Langsarme, aber gleichbreite Querarme - wiederholt sich in starker, an das koptische 

,,Anch“-Zeichen anklingender Schematisierung auf bajuwarischen Riemenzungen, 

womit sich der christliche Charakter dieser bisher ungedeuteten Chiffren erweist. 

Muller-Karpe wirft die Frage auf, inwieweit solche Gegenstande das christliche 

Bekenntnis ihrer Trager zu bezeugen vermogen. Kann man im Einzelfall auch keine 

sichere Entscheidung treffen, so besagt doch die groBe Zahl von Funden mit christ- 

lichen Symbolen, daB das Christentum im 7. Jahrhundert bei Alamannen und 

Bayern eine nicht geringe Verbreitung besessen hat.

,,Christliche Grabinschriften sind aus dem ganzen romischen Imperium be- 

zeugt“, so beginnt die Einleitung der nachstehend angezeigten Publikation,
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,,aber nicht aus dem ganzen Merowingerreich“, so mbchte man fortfahren. Mag 

sich der spatrbmische Fundbestand aus dem Mittelrheingebiet, gemessen etwa 

an den sudgallischen Grabsteinen, bescheiden ausnehmen, so bilden doch die 

merowingischen Inschriften der Rheinzone fur ihre Zeit einen besonderen 

Schwerpunkt und verdienen wegen ihrer authentischen Aussagen uber Glau- 

bensvorstellungen, soziale Verbaltnisse und kulturellen Habitus besonderes 

Interesse, Eine griindliche Neubearbeitung macht einschlagige Funde nun 

leicht zuganglich:

7166 W. Boppert, Die friihchristlichen Inschriften des Mittelrheingebietes. 

Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1971. 176 S., zahlreiche Abb., 

1 Falttaf.

Genau genommen behandelt die Arbeit nur die Inschriften aus dem sudlichen Mittel

rheingebiet, aus dem Baum zwischen Worms und Boppard. Die zahlreichen In

schriften von der unteren Mosel und aus dem Neuwieder Becken bleiben auBer Be- 

tracht. Die Starke der Arbeit liegt in der grundlichen Untersuchung der einzelnen 

Inschrift nach Text, Palaographie, Sprache und Formular. Gegebenenfalls wird die 

Verzierung des Inschriftsteines berucksichtigt; Angaben zu Fundstelle, Aufbe- 

wahrungsort, Material, Mafien und Erhaltungszustand sind selbstverstandlich. Dber- 

legungen zur Datierung berucksichtigen gleichermaBen Formular, Schriftform und 

Verzierung, fallweise auch Verbindungen zu datierten auBerrheinischen Stiicken. So 

kann Verf. drei Gruppen unterscheiden, die dem 4./5., 5./6. und 6.-8. Jahrhundert 

zugewiesen werden. Die behandelten Inschriften geben sich dur ch gemeinsame 

Merkmale in Formular, Schrift und Verzierung als eine regionale Gruppe zu erkennen, 

zu der die Grabsteine von Boppard wegen ihrer Ahnlichkeit mit nordmittelrheini- 

schen Inschriften nur mit Vorbehalt gerechnet werden. Die Feststellung, daB im 

6. bis 8. Jahrhundert spezifische Verbindungen zwischen der mittelrheinischen 

Gruppe und dem Raum Lyon-Vienne bestehen (S. VIII), ware auch unter dem 

Gesichtspunkt der Fundiiberlieferung zu betrachten. Aus dem dazwischen liegenden 

Gebiet wie iiberhaupt aus ganz Nordgallien sind fur die fragliche Zeit kaum Grab- 

inschriften bekannt.

Zwei Arbeiten, die wie die vorstehende den Grenzbereich zwischen Archaologie 

und Sprachwissenschaft beriihren, seien schlieBlich mitgeteilt:

7167 W. Krause, Bunen. Sammlung Gbschen 1244/1244 a. Walter de 

Gruyter & Co., Berlin 1970. 138 S., 17 Abb., 8 Taf.

Behandelt S. 89f. auch die Runeninschriften aus dem Gebiet des Merowingerreiches.

7168 E. Felder, Kamen auf merowingischen Miinzen. Ein Bericht im Auf- 

trag der Kommission fur Namenforschung bei der Bayerischen Akade- 

mie der Wissenschaften. Beitr. z. Namenforsch. N.F. 6, 1971, 156.

Bericht uber ein Arbeitsvorhaben, das die Erfassung der Orts- und Personennamen 

auf merowingischen Miinzen zum Ziel hat.

Hilfsmittel und Methoden der Forschung

Erstmals nach dem AbschluB des monumentalen Werkes von E. Salin kann die 

merowingische Archaologie wieder das Erscheinen eines Handbuches registrie-



320 Hermann Ament

ren. Es betrifft zwar nur ein. Teilgebiet des Merowingerreiches, das Gebiet der 

heutigen Schweiz, kann aber mindestens als Modell iiberregionales Interesse 

beanspruchen.

7169 R. Moosbrugger-Leu, Die Schweiz zur Merowingerzeit. Die archao- 

logische Hinterlassenschaft der Romanen, Burgunder und Alamannen. 

Handbuch der Schweiz zur Romer- und Merowingerzeit, hrsg. v. 

A. Alfoldi. Franke Verlag, Bern 1971. Band A: 275 S., 94 Abb. Band B: 

157 S., 49 Abb., 2 Tabellen, 1 Karte, 84 Taf., 6 Farbtaf.

Der erste Band enthalt die beiden Kapitel ,,Die Graberfelder“ und ,,Die Grabinven- 

tare“. Letzteres, das richtiger ,,Die Grabbeigaben“ hieBe, bespricht die aus Grab- 

funden bekannten Altertiimer: Wehr und Waffen, Giirtelschnallen, Frauenschmuck 

und - wie paBt das unter die Uberschrift ,, Grabinventare“? - Haus und Hof. In 

diesem letzten Abschnitt werden GefaBe und Gerate behandelt; der Hinweis auf die 

fruhmittelalterlichen Siedlungsfunde der Schweiz wurde in eine Anmerkung ver- 

steckt (vgl. dazu erganzend 71235). Der zweite Band bringt die geschichtliche Aus- 

wertung der Bodenfuncle im Hinblick auf Siedlungsgeschichte (vgl. kritisch dazu 

7107), Wirtschaft und Christianisierung, dies unter starkerer Heranziehung der 

schriftlichen Quellen. Angefiigt ist ein kunsthistorischer Exkurs. Verzeichnisse und 

Register sowie ein stattlicher Tafelteil beschlieBen den Band. - Das Buch ist mit 

groBer Material- und Literaturkenntnis geschrieben, es ist reich bebildert und ver- 

mittelt einen vortreffhchen Dberblick fiber die merowingischen Funde der Schweiz. 

Was man an Him als einem Handbuch zunachst vermiBt, ist die abgeklarte, distan- 

zierte Behandlung des Stoffes. Bei einer Wissenschaft, deren Quellengrundlage sich 

durch Neufunde standig verandert, ist das mehr ein sachliches als ein personliches 

Problem. Verf. selbst will seine Arbeit als ,,eine Art Zwischenbericht“ und als 

,,tjberblick . . . uber die Sachlage der Forschung“ verstanden wissen (Bd. A S. 10) 

und weist auf Wandlungen seiner Anschauungen wahrend der Abfassung hin (ebd. 

S. 58 Arm. 1). Insofern mogen der stark subjektiv gefarbte Stil, die gelegentliche 

Neigung zur Polemik, die oft ausfiihrlichen Rechtfertigungen des eigenen Stand- 

punktes ihr Gutes haben. Sie konnen den Benutzer da von abhalten, alles in emem 

Handbuch Niedergelegte als gesichertes, allgemein anerkanntes Resultat anzu- 

sehen. Das mindert nicht das Verdienst, das dem umfang- und nicht weniger ge- 

dankenreichen Werk Moosbrugger-Leus fur die Kenntnis der Merowingerzeit in 

der Schweiz und Hirer Nachbargebiete zukommt.

Von einem 1967 begonnenen Nachschlagewerk erschien 1971 die 3. Lieferung:

7170 Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, begriindet von 

Johannes Hoops. 2., vollig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage, 

unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter hrsg. v. H. Beck, H. Jan- 

kuhn, K. Ranke, R. Wenskus. Band 1 Lieferung 3. Walter de Gruyter 

& Co., Berlin-New York 1971. 128 S., 36 Abb., 8 Taf.

Die merowingische Archaologie beruhren direkt die Artikel Amsivarier, Amulett, 

Andernach, Ango, Anhanger, indirekt der Artikel Apahida mit der Bekanntgabe des 

dort 1968 gefundenen zweiten Fiirstengrabes, das sehr enge Beziehungen zum 

Childerichgrab (vgl. 7151) aufweist.

Zu den vornehmsten Aufgaben jeder Archaologie gehort das Bemuhen um die 

chronologische Ordnung der Altertiimer, da erst durch sie die Zeitdimension und
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darnit die historische Qualitat der Forschungsgegenstande sichtbar gemacht 

werden konnen. Der Archaologie des Merowingerreiches steht fur chronologi- 

sche Forschungen ein reiches Tatsachenmaterial zur Verfugung, das sich offen- 

bar gerade jetzt um eine nene Kategorie erweitert.

7171 E. Hollstein, Dendrochronologische Untersuchungen an Hblzern des 

fruhen Mittelalters. Acta Praehist. et Arch. 1, 1970, 147-156, 6 Abb.

Nach jahrelangen und mit groBem personlichem Einsatz durchgefiihrten Unter

suchungen, deren Fortschreiten und gelegentliche Umwege Verf. den Leser mit- 

erleben laBt, legt Hollstein eine ihm gesichert erscheinende Chronologic fruhmittel- 

alterhcher Holzer vor, ohne schon das gesamte Beweismaterial ausbreiten zu konnen. 

Besonderes Interesse verdienen solche Daten, die Vergleiche mit archaologisch er- 

mittelten Ansatzen erlauben. Das ist freilich nur in Einzelfallen moglich, da die 

meisten Fundkoniplexe, die dendrochronologisch auswertbares Material lieferten, 

noch nicht veroffentlicht sind. Das Knabengrab aus dem Kolner Dom (Germania 42, 

1964, 156ff.) wird auf 550 A 8 datiert, womit es an das Ende desjenigen Zeitraums 

riickt, innerhalb dessen die archaologisch begriindeten Datierungen schwankten. Die 

Reihe der meBbaren Jahresringe seiner Abdeckbretter reicht freilich nur bis 521, so 

daB der vom Verf. vorgeschlagene Zeitansatz wohl noch einer naheren Begriindung 

bedurfte. Einen wichtigen chronologischen Fixpunkt konnte zweifellos das 1966 aus- 

gegrabene Kammergrab von Hufingen abgeben, das nach erhaltener Waldkante 

jahrgenau auf 616 n.Chr. datiert werden kann, wenn sein Inventar erst einmal ver

offentlicht ware. Die Holzproben aus Grab 2268 von Krefeld-Gellep setzt Hollstein 

,,nach 571 i 6“ an; es handelt sich um das groBte der ausgeraubten ,,Furstengraber“, 

dessen Beigabenreste R. Pirling ans Ende des 6. Jahrhunderts datiert (siehe 7153). 

Die alamannischen Baumsarge von Zobingen und Oberflacht gehoren allesamt in 

die zweite Halfte des 6. Jahrhunderts. Moglicherweise konnen dem einen oder 

anderen von ihnen noch Beigabenfunde zugeordnet werden; so soli das auf 564 6

datierte Grab 2 von 1846 erne Spatha enthalten haben.

Mit den methodischen Grundlagen der Chronologic der merowingerzeitlichen 

Altertumer beschaftigte sich K. Bohner in einem 1966 gehaltenen Vortrag:

7172 K. Bohner, Zur archaologischen Chronologic der Merowingerzeit. Actes 

du VIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Proto- 

historiques 1966 (1971) 999-1001.

Von methodologischen Postulaten 0. Montelius’ ausgehend, erlautert er erneut das 

von ihm bei der 1958 veroffentlichten Untersuchung der frankischen Funde des 

Reg.-Bez. Trier angewendete Verfahren, aus einer Vielzahl geschlossener Funde 

Kombinationsgruppen zu bilden und diese dur ch die ihnen zugeordneten miinz- 

datierten Funde absolutchronologisch zu fixieren. In diesem Verfahren und in seinen 

zeitlichen Ansatzen sieht er sich durch die neuen Funde von Saint-Denis, Koln und 

Krefeld-Gellep mit ihren besonders guten Datierungsmoglichkeiten bestatigt. Ab- 

schlieBende Uberlegungen sind der Frage nach dem Geltungsbereich solcher Chrono- 

logiemodelle gewidmet. Ein an frankischem Material erarbeitetes Einteilungsschema 

kann nur dort angewendet werden, wo die Entwicklung ebenso oder ganz ahnlich 

verlief wie im Ausgangsgebiet. Das trifft, vom frankischen Standpunkt aus be- 

trachtet, etwa fur den gesamten Reihengraberkreis zu, wobei fur die randlichen Ge- 

biete mehr oder minder groBe Abstriche gemacht werden mussen.

51.-52. Bericht der RGK. 21
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Wer sich mit der Chronologie anderer Epochen mit yergleichbarer archaologi- 

scher Hinterlassenschaft beschaftigt, wird in diesen Ausfuhrungen eigentlich 

viel Selbstverstandliches ausgedriickt linden. Ohne die Uberzeugung, daB aus 

geschlossenen Funden eine relative Chronologie aufgebaut werden kann und 

daB man berechtigt ist, eine an einem bestimmten Material gewonnene Datie- 

rung auf ein gleichartiges zu ubertragen, ware eine Chronologie z.B. der vor- 

rbmischen Metallzeiten unmbglich, und die mit diesen befaBten Forscher war

den sicher miinzdatierte Grabfunde dankbar und kaum anders anwenden, als 

es Bohner ftir das frankische Fundmaterial des Trierer Landes getan hat. Die 

apologetische Farbung der Ausfuhrungen Bohners ist offenbar eine Reaktion 

auf die Kritik, die in der letzten Zeit hier und da an seinen methodischen Grund- 

satzen geiibt worden ist und die auch 1971 nicht verstummte.

So wendet sich G. Fingerlin in seiner oben besprochenen Arbeit (7119, S. 146ff.) 

vor allem gegen den Anspruch der Allgemeingiiltigkeit des am Material des Trierer 

Landes erarbeiteten Chronologiesystems. Seine ,,methodischen Bedenken“, knapp 

zusammengefaBt, lauten:

1. Die Stufeneinteilung Bohners ist zu grob. Vom heutigen Wissensstand her sind 

in Gebieten mit geeignetem Fundmaterial prazisere Zeitangaben zu verantworten.

2. ,,Der Fundstoff nur einer Landschaft erscheint unzureichend fur eine allgemein 

verbindliche relative Chronologie der MerowingerzeitT

3. Die auf der Basis der Typenkombination in geschlossenen Funden (,,kombi- 

nationsstatistisch“) erzielten Ergebnisse bleiben ,,unsicher“, solange sie nicht am 

Belegungsablauf groBerer Graberfelder uberpruft werden konnen.

An die beiden letztgenannten Punkte ankniipfend, schlagt Fingerlin vor, als 

Grundlage ftir eine allgemeine Chronologie der Merowingerzeit zunachst die Chrono

logie einzelner Landschaften zu klaren; die Arbeiten von Dannheimer uber Mittel- 

franken und von Koch uber das Main-Tauber-Gebiet werden als Beispiele genannt. 

Den Wert der horizontalstratigraphischen Methode mochte er selbst durch die Dar- 

legung der in Guttingen und Merdingen erzielten Ergebnisse unter Beweis stellen. 

Richtig ist, daB inzwischen vielfach feinere Datierungen als ,,Stufe IV = 7. Jahr- 

hundert“ moglich sind. Es ware um den wissenschaftlichen Fortschritt seit 1958 

schlecht bestellt, wenn das anders ware. Zu beriicksichtigen ist auch, daB Stufen

einteilung en begriffliche Hilfsmittel der heutigen Forschung sind. Sie sind nicht 

historisch wahr, sondern alienfalls richtig in dem Shine, daB sie dem aktuellen Er- 

kenntnisstand moglichst gut angepaBt sind. Das bedeutet nicht nur, daB Stufen- 

einteilungen, die zu ihrer Zeit richtig waren, veralten konnen, es kann auch mehrere 

richtige Systeme nebeneinander geben. Der Wert ernes chronologischen Einteilungs- 

schemas liegt nicht zuletzt in seiner Brauchbarkeit, und das Trierer Chronologie- 

schema hat sich bei der Bearbeitung frankischer Funde im Rheinland, hi Belgien und 

in Frankreich offenbar als recht brauchbar erwiesen.

Auch der zweite Einwand erscheint insoweit berechtigt, als zweifellos im Fund

material einer Landschaft der Formenreichtum der gesamten Reihengraberzivili- 

sation nicht erfaBt werden kann. Zur Chronologie thuringischer Zangenfibeln oder 

bajuwarischer Kdrbchenohrringe konnen die Trierer Funde keinen direkten Beitrag 

leisten. Sind aber Erscheinungen im Trierer Baum chronologisch fixiert worden, so 

ist das nicht ohne Belang, wenn anderweitig das gleiche Phanomen beobachtet wird. 

Die Dberraschung Fingerlins, daB schlanke Knickwandtopfe, insbesondere solche
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mit holier Oberwand, jfinger sind als breit angelegte (S. 133: ,,Eine sonst nicht zu 

vermutende typologische Reihe erhalt hier . . . eine gewisse Wahrscheinlichkeit‘‘), 

ist ungerechtfertigt, nachdem Bohner das gleiche wiederholt und ausdriicklich in 

seineni Trier-Buch festgestellt hatte. Insofern reicht die Verbindlichkeit der Chrono

logic Bohners sehr wohl fiber die Grenzen des Regierungsbezirks Trier hinaus.

Entschieden zuriickzuweisen ist die Ansicht, aus der Typenkombination in ge- 

schlossenen Funden gewonnene chronologische Ergebnisse seien ohne horizontal- 

stratigraphische Kontrolle ,,unsicher“, also unverbindlich und nicht verifiziert. Am 

Beginn einer Plananalyse steht die Einsicht in den Belegungsgang. Diese ist in der 

Regel nur dadurch zu erhalten, dab man die Verbreitung datierter Beigaben inner - 

halb des Graberfeldes untersucht. Deren Datierung basiert aber nicht auf ,,Horizon- 

talstratigraphie“, sondern auf ,,Kombinationsstatistik‘‘. Audi in der Arbeit Finger- 

lins steht die - u.a. chronologische - Untersuchung der Beigaben vor der Dar- 

stellung des Belegungsablaufs. Ware die ,,Horizontalstratigraphie“ eine fundamentale 

Methode, mfifite es umgekehrt sein: Aus dem Belegungsablauf sollte sich die Da

tierung der Beigaben ergeben. Unmoglich kann nun eine Methode die Ergebnisse einer 

anderen verifizieren, wenn sie selbst auf dieser beruht.

Audi die Vorstellung Fingerlins, man kbnne eine Gesamtchronologie der Mero- 

wingerzeit mosaikartig aus regionalen Chronologien aufbauen, erweist sich an den 

von ihm gewahlten Beispielen als ZirkelschluB. In der Arbeit Dannheimers werden 

beispielsweise die tauschierten Gfirtelgarnituren generell der zweiten Halfte des 

7. Jahrhunderts zugewiesen. Dieser nach derzeitigen Vorstellungen um ein halbes 

Jahrhundert verspatete Zeitansatz ist nun keinesfalls eine Eigentfimlichkeit mittel- 

frankischer Chronologic, sondern ist abhangig von den durch Werners ,,Mfinz- 

datierte austrasische Grabfunde“ begrfindeten, also weitraumig gewonnenen Vor

stellungen (vgl. Dannheimer S. 80 Anm. 4). Zur gleichen Grundlage, ausdriicklich 

auch zu weitraumigen Vergleichen, bekennt sich Koch (S. 92). Wie kbnnen nun 

Regionaluntersuchungen Voraussetzungen und Kontrollmoglichkeiten ffir eine all- 

gemeine Chronologic bieten, wenn sie selbst von einer solchen abhangig sind?

Was den Geltungsbereich von Datierungen angeht, so dfirfte es eine einfache Faust- 

regel geben: Er ist kongruent mit dem Einzugsgebiet des ffir chronologische Zwecke 

herangezogenen Vergleichsmaterials. Wenn Werner 1935 und Bohner 1958 Hire 

Untersuchungen auf die Mfinzgraber des ostlichen Merowingerreiches stfitzten, so 

impliziert das den Anspruch auf einen ebenso umschriebenen Geltungsbereich. Wenn 

Funde aus dem von Fingerlin oft herangezogenen Graberfeld von Lavoye in den 

Argonnen ffir die Datierung stidbadischer Funde, etwa von Schilddornschnallen, 

belangvoll sind, dann sind es auch beliebige sfidbadische Funde ffir gleiche in Nord- 

frankreich. Leider haben die genannten, unserer Einschatzung nach allerdings 

gegenstandslosen Bedenken Fingerlin daran gehindert, den im Trierer Land er- 

zielten Resultaten die gleiche Aufmerksamkeit zuzuwenden wie seiner eigenen un- 

veroffentlichten Untersuchung des Graberfeldes von Lavoye. Das Trierer Land ist so 

wenig wie die Argonnen von Sfidbaden durch Welten geschieden.

21*



Fundplatze

Belgien, Niederlande, Luxemburg

Die Hauptthemen eines demnachst zum Druck kommenden Vortrages referiert 

H. Roosens in knappster Form:

71101 H. Roosens, Die jungsten Ergebnisse der Reihengraberforschung in 

Belgien und dem angrenzenden Nordfrankreich. Rheinische Viertel- 

jahrsbl. 25, 1971, 7-9.

Die Untersuchung basiert auf Ergebnissen neuerer Ausgrabungen von Reiliengraber- 

feldern Belgiens (u.a. die 7123, 71108-71111 aufgezahlten) und Nordfrankreichs. Sie 

verspricht wichtige Beitrage zu aktuellen Fragen der Forscliung, so zur Topographic 

friihmittelalterlicher Siedlungs- und Bestattungsplatze, zu Unterschieden in der 

Waffenausstattung und zu besonderen Beisetzungsbrauchen wie Brandbestattung, 

Hiigelgrab und isoliert liegende Graber.

Zwei Katalogarbeiten, in denen das merowingische Fundmaterial zweier be- 

deutender Museen Belgiens vorgelegt wird, bezeugen den hohen Standard, den 

die Edition archaologischer Quellen in diesem Land erreicht hat. Die Werke von 

R. Brulet (7122) und G. Faider-Feytmans (7121) wurden bereits oben ge- 

wiirdigt. Dem gleichen Ziel, der systematischen Aufarbeitung des im Laufe der 

Zeit angesammelten Fundbestandes, dienen zwei vom Centre National de 

Recherches Archeologiques en Belgique herausgegebene Repertorien, die die 

Literatur zu den arch.aologischen Fundstellen der belgischen Provinz Namur 

bzw. des GroBherzogtum Luxemburg verzeichnen und dabei selbstverstandlich 

auch die Merowingerzeit beriicksichtigen:

71102 A.-M. Knapen-Lescrenier, Repertoire bibliographique des trouvailles 

archeologiques de la province de Namur. Repertoires archeologiques, 

Ser. A, Bd. 9, Brussel 1970. 311 S.

71103 Ch.-M. Ternes, Repertoire archeologique du Grand-Duche de Luxem

bourg. [Repertoires archeologiques,] Ser. C, Brussel 1970. Bd. 1: 207 S., 

6 Karten. Bd. 2: 255 S., darauf 228 Taf.

71101 Arion (Belgien, Prov. Luxemburg): J. Alenus-Lecerf, Les tombes de 

la famille aristocratique austrasienne d’Arion. Rheinische Viertel- 

jahrsbl. 35, 1971, 46f.

Kurzreferat eines Vortrages uber einen bereits vorher veroffentlichten Fundkomplex 

(Ann. de 1’Inst. Arch, du Luxembourg 94, 1963 = Arch. Belgica 88 [1965]). Vgl. auch 

(S. 96f.) den Diskussionsbeitrag von J. Werner, der in den bei Arion Bestatteten 

die Mitglieder der Familie des frankischen tribunus dieser Stadt vermutet.
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71105 Bergharen (Niederlande, Prov. Gelderland): Bijdragen en Medede- 

lingen der Vereiniging ,,Gelre“ 64, 1970 ( = Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek, Overdrukken 19), 44f.

Geringe merowingerzeitliche Siedlungsfunde.

Borsbeek (Belgien, Prov. Antwerpen): Siehe 7123.

Comblain-Fairon (Belgien, Prov. Liittich): Siehe 7143.

71106 Den Burg (Niederlande, Prov. Nordholland): W.A. van Es, Early- 

Medieval Hand-made Pottery from Den Burg, Texel, Prov. North- 

Holland. Ber. van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bode

monderzoek 19, 1969, 129-134, 5 Abb.

Behandelt auch merowingerzeitliche Keramik aus einem Siedlungsfund.

71107 Flawinne (Belgien, Prov. Namur): G. Faider-Feytmans, Parures 

d’epoque merovingienne provenant du Namurois. Cahiers de Marie

mont 1, 1970, 3-10, 2 Abb.

Perlen und Spinnwirtel aus Privatbesitz.

71108 Franchimont (Belgien, Prov. Namur): Y. Wautelet, Une decouverte 

interessante a la necropole merovingienne de Franchimont. Federation 

Arch, et Hist, de Belgique, Ann. du XLIe Congres 1970 (1971), 133-136, 

1 Abb.

71109 Franchimont (Belgien, Prov. Namur): Archeologie 1971, 35.

1968 wurden als Nachuntersuchung eines bereits 1880 beobachteten, aber nicht aus- 

reichend dokumentierten Befundes in der Flur ,,Colline du Tombeau“ die Funda- 

mente eines rechteckigen Gebaudes freigelegt, das in seinem Innern fiinf Graber barg 

und wohl als cella memoria zu deuten ist (ausfiihrlicherer Bericht: Bull. Soc. Arch. 

TRES 7, 1968, 49ff.). Die Beigaben mindestens eines Grabes (Goldscheibenfibel, 

goldene Ohrringe) lassen auf gehobenen Rang der dort Beigesetzten schlieBen. Die 

Ausgrabungen wurden 1970 fortgesetzt; auBerhalb der Celia fanden sich nur zer- 

storte Graber ohne Beigaben.

71110 Hamoir (Belgien, Prov. Liittich): Archeologie 1970, 90 Taf. 12b; 13a.

71111 Hamoir (Belgien, Prov. Liittich): Ebd. 1971, 35.

255 Graber eines merowingischen Graberfeldes wurden bisher ausgegraben. Auf- 

fallig sind einzelne Graber oder Grabgruppen, die sich durch isolierte Lage von der 

Masse der iibrigen Bestattungen abheben.

71112 Huy (Belgien, Prov. Liittich): Bull, du Cercle Arch. Hesbaye-Condroz 9, 

1969, 103f.

71113 Huy (Belgien, Prov. Liittich): Archeologie 1970, 56. 77-79 Taf. 10b.
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71114 Huy (Belgien, Prov. Liittich): Ebd. 1971, 35f.

Bei umfangreichen Bauarbeiten in der Flur ,,Batta‘‘ wurden die Reste einer mero- 

wingischen Ansiedlung entdeckt und in mehreren Kampagnen unter schwierigen 

Umstanden teilweise ergraben. Die Fundstelle ist von einzigartiger Bedeutung wegen 

der vielfaltigen Zeugnisse handwerklicher Produktion (Topferdfen, Spuren einer 

Knochen und Horn verarbeitenden Werkstatt, GuBformen fur Biigelfibeln), die auf 

einen stadtischen Charakter dieser Siedlung schlieBen lassen.

71115 Limmen (Niederlande, Prov. Nordholland): E.H.P. Cordfunke, 

Roman and Early-Medieval Pottery from Limmen, Prov. North- 

Holland. Ber. van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem- 

onderzoek 19, 1969, 291-296, 7 Abb., Taf. 44-45.

Geringer Anteil merowingerzeitlicher Keramik an einem Komplex von Siedlungs- 

funden (295 Abb. 6 oben).

71116 Melin (Belgien, Prov. Brabant): J. u. L. Mercenier, Melin. Notes sur 

son cimetiere merovingien. Bull, du Cercle Arch. Hebaye-Condroz 9, 

1969, 95-100, 9 Abb.

Spatmerowingische Graber mit geringen Beigaben (u.a. gleicharmige Biigelfibeln) 

aus einem noch nicht vollstandig erforschten Graberfeld.

71117 Orp-le-Grand (Belgien, Prov. Brabant): Archeologie 1970, 90f.

Einige Graber auf einem bereits bekannten Graberfeld ausgegraben.

71118 Tournai (Belgien, Prov. Hennegau): Archeologie 1970, 91.

Bei Grabungen an der Kirche Saint-Piat wurden zwei Vorgangerbauten der romani- 

schen Kirche festgestellt, ferner eine Sepultur mit Beigabenfunden des 6. Jahr- 

hunderts.

Tournai (Belgien, Prov. Hennegau): Siehe 7151.

71119 Well (Niederlande, Prov. Limburg): J. Storms, K. Swinkels u. 

B. Kruysen, De Merovingische vondsten te Well van 1956. Arch. 

Werkgemeenschap Limburg, Jaaroverzicht 1969, 20-24, 3 Abb.

Beigaben des 6. und 7. Jahrhunderts aus zerstorten Grabern.

Bundesrepublik Deutschland

Baden-Wiirtte mb erg

Der merowingerzeitliche Eundstoff des siidbadischen Landesteils wurde in dem 

monumentalen Katalogwerk F. Garschas (7118) erfaBt. Nicht weniger hat 

die Bearbeitung der Graberfelder von Giittingen und Merdingen durch G. 

Eingerlin (7119) unsere Kenntnis der Reihengraberfun.de dieses Gebiets 

bereichert.

Reihengraberfun.de
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Die fruhmittelalterlichen Fun.de einer nordbadischen Landschaft, darunter 

den forschungsgeschichtlich interessanten Fundkomplex aus dem Schloflpark 

von Schwetzingen, beriicksichtigt (S. 34ff.) auch

71120 E. Gropengiesser, Ur- und Friihgeschichte im Umkreis von Plank

stadt. In: Plankstadt. 1200 Jahre Entwicklung und Geschichte (1970) 

24-45, 8 Tab., 1 Karte.

Ein Heft des Nachrichtenblattes der Denkmalpflege in Baden-Wiirttemberg 

berichtet uber ,,Arbeiten der Archaologie des Mittelalters in Baden-Wiirttem- 

berg“. Die einzelnen Beitrage werden im folgenden angezeigt (71124-71128, 

71131-71132). Ihnen hat Fehring einige zusammenfassende Bemerkungen 

vorangestellt, in denen er u.a. auch auf das Verhaltnis von Reihengraberfeld 

und friiher Kirche eingeht:

71121 G. P. Fehring, Biickblick und Ausblick. Nachrichtenbl. d. Denkmal

pflege in Baden-Wiirttemberg 13, 1970, 66-69, 1 Abb.

Eine qualitiitvolle Auswahl aus den Bestanden des Wiirttembergischen 

Landesmuseums Stuttgart zeigte eine Ausstellung in Pforzheim:

71122 Schmuck und Gerat des Frtihen Mittelalters. Ausstellung des Wiirttem- 

bergischen Landesmuseums Stuttgart im Schmuckmuseum Pforzheim. 

Text von B. Wolf, Schmuckmuseum Pforzheim, Pforzheim 1971. 

26 S., 26 Abb.

Die Abbildungen zeigen unter anderem unveroffentlichte Funde aus Hemmingen, 

Kr. Leonberg, und Donzdorf, Kr. Goppingen.

Der Vollstandigkeit halber sei auf ein Bilderheft verwiesen, das S. 40-41 auch 

merowingerzeitliche Schmuckstiicke zeigt:

71123 Wiirttembergisches Landesmuseum Stuttgart. Ein Uberblick anlaBlich 

der Wiederherstellung des Alten Schlosses 1971. A. W. Gentner Verlag, 

Stuttgart 1971. 81 S., zahlreiche Abb.

Bieringen (Kr. Horb): Siehe 7157.

Brenz (Kr. Heidenheim): Siehe 7114.

71124 Bronnweiler (Kr. Reutlingen): B. Scholkmann, Ev. Pfarrkirche 

St. Maria - ehemalige Wallfahrtskirche. Nachrichtenbl. d. Denkmal

pflege in Baden-Wiirttemberg 13, 1970, 69-70, 2 Abb.

Der erste Kirchenbau, von dem bei einer Ausgrabung nur geringe Reste angetroffen 

wurden, ist moglicherweise in die Merowingerzeit zu datieren.

71125 Crailsheim: G. P. Fehring, Ev. Pfarrkirche St. Johannes der Taufer. 

Nachrichtenbl. d. Denkmalpflege in Baden-Wiirttemberg 13, 1970, 

70f., 2 Abb.

Fun.de
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Merowingerzeitliche Beigabenfunde in gestorter Lage bezeugen eine Sepultur dieser 

Zeit an der Stelle der Kirche, deren erster sicher faBbarer Ban aber erst im 10./11. 

Jahrhundert entstanden ist.

71126 Erpfingen (Kr. Reutlingen): G. P. Fehring, Wiistung im Gewann 

,,Untere Wassere“. NachrichtenbL d. Denkmalpflege in Baden- 

Wiirttemberg 13, 1970, 74f., 5 Abb.

Die Siedlungsstelle ist vom beginnenden 6. Jahrhundert an belegt, wie sich vor allem 

aus dendrochronologisch einzuordnenden Resten von Holzpfosten ergab (vgl. 7171 

S. 149ff. Abb. 3-4).

71127 EBlingen: G. P. Fehring, Ev. Pfarrkirche St. Dionysius. Nachrich- 

tenbl. d. Denkmalpflege in Baden-Wurttemberg 13, 1970, 76-78, 

3 Abb.

In einzelnen Punkten erganztes Referat des bereits verbffentlichten Grabungs- 

berichtes (Germania 44, 1966, 354 ff.).

71128 Forchtenberg (Kr. Ohringen): G. P. Fehring, Wiistung Wiilfingen. 

NachrichtenbL d. Denkmalpflege in Baden-Wurttemberg 13, 1970, 

101-103, 6 Abb.

Der vom 4. bis 11. Jahrhundert besiedelte Platz erbrachte auch Funde der Mero- 

wingerzeit.

Giittingen (Kr. Konstanz): Siehe 7119.

71129 Kirchheim unter Teck (Kr. Nurtingen): R. Koch, Die merowinger- 

zeitlichen Grabfunde aus St. Martin zu Kirchheim unter Teck (Kr. 

Nurtingen). Mit einem Beitrag von H.-J. Hundt. Fundber. aus 

Schwaben N.F. 19, 1971, 309-337, 23 Abb., 1 Beilage.

1963 wurde bei Bauarbeiten im Seitenschiff der Kirche eine ungestorte Mannerbe- 

stattung in einer aus Bruchsteinen aufgemauerten Grabkammer entdeckt. Dem 

Toten waren an Waffen Langschwert, Sax, Lanze und Schild mitgegeben worden; 

ein Sporn weist ihn als Reiter aus. Zum Spathagurt gehdren bronzene, auf der ver- 

goldeten Vorderseite im Tierstil verzierte Beschlagstiicke von hervorragender 

Qualitat. Der Saxgurt mit eisernen, silbertauschierten Beschlagen, ein Kamm in 

einem reich verzierten Futteral, ein Bronzebecken und andere, einfachere Gegen- 

stande vervollstandigen die bemerkenswert reiche Grabausstattung. Zwei nahebei 

gefundene Graber erwiesen sich als alt beraubt: Grab 3 war an Resten seiner Bei- 

gaben (durchbrochene Zierscheibe) immerhin noch als Frauengrab zu erkennen. 

Verf. unterzieht die Beschlage des Spathagurtes einer eingehenden stilkritischen 

Untersuchung, die durch zwei Abbildungen mit Umzeichnungen der komplizierten 

Ornamente hilfreich illustriert werden. Nach allseitiger Betrachtung auch der iibrigen 

Beigaben kommt er zu dem SchluB, daB’die Grablegung in der erstemHalfte des 

7. Jahrhunderts, am ehesten um 630/40 erfolgte. Der Ort der Graber lafit an einen 

Zusammenhang mit einem friihen Kirchenbau denken, doch haben dieyelativ klein- 

raumigen archaologischen Untersuchungen hierftir keine weiteren Anhaltspunkte 

liefern konnen.



Archaologie des Merowingerreiches 329

71130 Klepsau (Kr. Buchen): Neue archaologische Funde in Baden. Von der 

Steinzeit bis zum friihen Mittelalter. Ausstellung Karlsruhe 1969-1970.

S. 27 und Abb. 11 zu Funden aus dem Reihengraberfeld von Klepsau.

71131 Kornwestheim (Kr. Ludwigsburg): B. Scholkmann, Ev. Pfarrkirche 

St. Martin. Nachrichtenbl. d. Denkmalpflege in Baden-Wiirttemberg 

13, 1970, 80f., 2 Abb.

Spatmerowingische Sepultur im Bereich eines friihen, nicht mehr vollstandig zu er- 

fassenden Kirchenbaues.

Merdingen (Kr. Freiburg): Siehe 7119.

Pfahlheim (Kr. Aalen): Siehe 7165.

Sontheim (Kr. Heidenheim): Siehe 7111.

71132 Ulm: G. P. Fehring, Stadtkernbereich Weinhof. Nachrichtenbl. d. 

Denkmalpflege in Baden-Wiirttemberg 13, 1970, 94-96, 4 Abb.

Bei Grabungen im Stadtkern von Ulm wurden auch Siedlungsspuren des 7. Jahr- 

hunderts festgestellt.

Urach (Kr. Reutlingen): Siehe 7112, 7151.

71133 Weinsberg (Kr. Heilbronn): R. Koch, Friihgeschichtliche Bodenfunde 

vom WeiBenhof. Schwaben u. Franken 16, 1970, Nr. 5, S. 3f., 7 Abb.

1951 und 1968 wurden insgesamt elf Graber eines spatmerowingischen Graberfeldes 

ausgegraben, das sich dem nahegelegenen WeiBenhof topographisch zuordnen laBt.

Bayern

Unter den Publikationen, die archaologisches Fundmaterial der Merowinger- 

zeit aus Bayern in iiberortlichem Rahmen betrachten, verdienen zwei Bande 

der Reihe ,,Fiihrer zu vor- und fruhgeschichtlichen Denkmalern “ die Nennung 

an erster Stelle:

71131 Miesbach, Tegernsee, Bad Tolz, Wolfratshausen, Bad Aibling. Fiihrer 

zu vor- und fruhgeschichtlichen Denkmalern 18. Verlag Philipp von 

Zabern, Mainz 1971. 285 S., zahlreiche Abb.

71135 Rosenheim, Chiemsee, Traunstein, Bad Reichenhall, Berchtesgaden. 

Fiihrer zu vor- und fruhgeschichtlichen Denkmalern 19. Verlag 

Philipp von Zabern, Mainz 1971. 174 S., zahlreiche Abb., 1 Faitplan.

Beide Bande gehbren eng zusammen, da Band 18 die zusammenfassenden 

Kapitel zur Archaologie des von beiden Fiihrern beschriebenen Raums ent

halt:
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S. 81-116 mit 23 Abb.: H. Dannheimer, Funde der Volkerwanderungs- und Mero

wingerzeit im bayerischen Voralpenland zwischen Isar und Salzach. - Verf. wfirdigt 

eingangs zwei vblkerwanderungszeitliche Grabfunde und betont, dab Funde der 

friihen Merowingerzeit im untersuchten Raum selten sind. Eingeschoben wird dann 

eine knappe Darstellung des derzeitigen Forschungs- und Publikationsstandes, 

woran sich die kritische Betrachtung einer Verbreitungskarte der Reihengraber- 

felder anschlieBt. Die besprochenen und allesamt abgebildeten Beispiele fur Bei- 

gabenfunde wurden so ausgewahlt, daB sie die aus verschiedenen Richtungen auf das 

bayerische Voralpenland wirkenden Einflfisse widerspiegeln. Dabei laBt sich die 

durchbrochene Zierscheibe aus Fridolfing (Abb. S. 100) nun nach D. Renner (7129, 

Karte 10) besser als ein frankischer Typ klassifizieren. Eine mit anschaulichen 

Karten illustrierte Betrachtung der topographischen Situation der Fundplatze ffihrt 

das enge raumliche Nebeneinander von Graberfeld und Siedlung vor Augen, wobei 

die Graberfelder regelmaBig im Hang oberhalb der Siedlung zu linden sind. Das fur 

die Merowingerzeit zu erschliefiende Siedlungsbild mit locker verteilten, hier und da 

zu Weilern gruppierten Hofen ist der heutigen Besiedlungsform dieser Landschaft 

nicht unahnlich. Mit einem Abschnitt fiber die Denkmaler der spaten Reihengraber- 

zeit schlieBt der inhaltsreiche Beitrag.

Der vor allem aus topographischen und historischen Quellen schopfende Aufsatz von 

K. Weidemann (Hof, Burg und Stadt im ostlichen Oberbayern wahrend des frfihen 

und hohen Mittelalters, S. 117-167, 26 Abb.) greift gelegentlich zurfick auf die 

archaologischen Funde der Merowingerzeit, so etwa im Faile von Bad Reichenhall 

(siehe auch 71138).

S. 189f. mit Abb. S. 188 wertet H. Dannheimer Reihengraberfelder im Gebiet von 

Helfendorf (Kr. Bad Aibling) als Zeugnisse eines nordsfidgerichteten Verkehrs- 

weges.

Band 19 enthalt neben einigen Wiederholungen zu Bad Reichenhall vor allem 

einen Beitrag von E. Oberndorfer fiber das Reihengraberfeld von Salzburg - 

hofen (S. 125-131, 2 Abb.).

Von den 269 ausgegrabenen Grabern waren zwar viele gestort, andere enthielten 

jedoch noch reiche Beigaben vor allem der spaten Reihengraberzeit. Das nicht voll- 

standig ausgegrabene Graberfeld setzt mindestens bereits im 7. Jahrhundert ein. 

Ungewohnlich sind ffir sein Fundgebiet Kreisgraben und Pferdegraber, die je zwei- 

mal beobachtet wurden.

Als Erganzung zu seiner 1962 erschienenen Bearbeitung der merowingischen 

Funde Mittelfrankens gibt H. Dannheimer Neufunde aus diesem Gebiet be- 

kannt:

71136 H. Dannheimer, Neue Reihengraberfunde der Merowingerzeit aus 

Mittelfranken. Jahrb. f. frankische Landesforsch. 31, 1971, 69-90, 

13 Abb., 4. Taf.

Titting (Kr. Hilpoltstein): 57 Graber mit Beigaben des 7. Jahrhunderts bei Erdarbei- 

ten geborgen, groBenteils unkontrolliert. - Dittenheim (Kr. Gunzenhausen): 114 Gra

ber eines schatzungsweise 300-350 Bestattungen umfassenden Graberfeldes wurden 

planmaBig untersucht. Es fanden sich ffinf Brandgraber, ein Kreisgraben (ohne 

feststellbare zentrale Bestattung) und 2 m entfernt von diesem ein Pferdedoppelgrab. 

Die bisher untersuchten Graber gehoren dem 7. Jahrhundert an. - Wettringen
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(Kr. Rothenburg o.T.): Auf der Kuppe eines Bergspornes wurde bei Erdarbeiten 

eine unbekannte, anscheinend aber nicht sehr groBe Anzahl von Grabern zerstort; 

eine Nachuntersuchung konnte lediglich ein Grab, das einer Frau, freilegen. Die 

Funde, unter denen eine an der Tulle stempelverzierte und mit zwei figiirlichen Auf- 

haltern versehene Lanzenspitze besonderes Interesse verdient, verteilen sich auf die 

zweite Halfte des 6. Jahrhunderts und auf das fruhe 7. Jahrhundert.

Die wenigen Funde der Merowingerzeit aus dem Kreis Rottenburg a.d. Laaber 

sind in der folgenden Arbeit (S. 33f. Abb. 23; 57f.) zusammengestellt und be- 

handelt:

71137 G. Spitzlberger, Vor- und friihgeschichtliche Fundstatten im Land 

an der GroBen und Kleinen Laaber (Landkreis Rottenburg/Laaber). 

Verhandl. d. Hist. Ver. f. Niederbayern 97, 1971, 5-72, 25 Abb., 9 Taf.

Auf die hauptsachlich Bayern betreffenden, an anderer Stelle bereits ange- 

zeigten Arbeiten von V. Bierbrauer (7108) und K. Fehn (7116) sei hier nur 

verwiesen.

Aschheim (Ldkr. Miinchen): Siehe 7160.

71138 Bad Reichenhall: K. Weidemann, Zur friih- und hochmittelalter- 

lichen Topographie von Reichenhall. Arch. KorrespondenzbL 1, 1971, 

117-122, 3. Abb.

Am Anfang der mittelalterlichen Besiedlung des Reichenhaller Beckens stehen mehrere 

Hofgruppen, die u.a. durch die beiden Reihengraberfelder vom Kirchberg und beim 

Kloster St. Zeno bezeugt werden.

71139 Berghausen (Gem. Malching, Kr. Griesbach): H. Dannheimer, Ein 

goldener Fingerring der Merowingerzeit aus Niederbayern. Bayer. 

Vorgeschichtsbl. 36, 1971, 179f., 1 Abb.

Einzelfund, mit antiker Gemme.

71110 Burgheim (Kr. Neuburg a.d. Donau): Neuburger Kollektaneenbl. 123, 

1970, 56f.

Reihengraber am Inneren Markt (Fundkarte vgl. Bayer. Vorgeschichtsbl. 18-19,1952, 

200ff. Abb. 1).

71141 Buxheim (Kir. Eichstatt): H. Dannheimer, Eine merowingerzeitliche 

Spatha mit Scheidenfassung aus Buxheim, Ldkr. Eichstatt (MitteL 

franken). Bayer. Vorgeschichtsbl. 35, 1970, 154-158, 3 Abb.

Als Einzelfunde wurden in Ortsmitte ein Langschwert und ein Sax geborgen. Die aus 

Rotbuchenholz bestehende Scheide der Spatha war in ihrem oberen Teil mit einem 

Stegwerk aus Bronzebandern armiert, das formale Ahnlichkeit mit den bekannten 

Silberbeschlagen der Spatha von Gutenstein aufweist.
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71142 Fischbach (Kt. Burglengenfeld): A. Stroh, Fischbach. Fin Beitrag 

zur schriftlosen Geschichte der Oberpfalz. Verhandl. d. Hist. Ver. f. 

Oberpfalz u. Regensburg 110, 1970, 181-196, 11 Abb.

Fruhmittelalterliche, moglicherweise spatmerowingische Graber im Bereich eines 

vorgeschichtlichen Graberfeldes. S. 183 Abb. 1 Umgebungskarte mit vor- und fruh- 

geschichtlichen Fundstellen.

71143 Kosching: J. Reichabt, Zum eigenartigen Spathaknauf vom Eixel- 

berg (Landkreis Kosching). Sammelbl. d. Hist. Ver. Ingolstadt 80, 

1971, 14.

Berichtigende Notiz zum ebd. 79, 1970 Taf. 2,4 veroffentlichten Ringkauf einer 

Spatha.

Miihlthal (Gem. StraBlach, Kt. Wolfratshausen): Siehe 7162.

71144 Regensburg: K. Schwarz, Die Ausgrabungen im Niedermiinster zu 

Regensburg. Fiihrer z. arch. Denkmalen in Bayern 1. Verlag Michael 

Lassleben, Kallmunz/Opf. 1971. 64 S., zahlreiche Abb., 2 Faltplane.

Die Schrift informiert fiber die wichtigsten Ergebnisse der umfangreichen Ausgra

bungen im Innern des Niedermiinsters zu Regensburg, das seinen Platz in der Nord- 

ostecke des romischen Legionslagers einnimmt. Das von ihr iiberdeckte Areal war im 

hier interessierenden Zeitabschnitt zunachst unbebaut. Es gehorte vermutlich zum 

Bereich des Herzogshofes, der von der iibrigen Siedlung durch eine starke Palisaden- 

wand abgegrenzt war. Spuren dieser Palisade warden unter der Kirche gefunden. 

Als erster Kirchenbau wurde in spatmerowingischer Zeit eine Saalkirche mit Rechteck- 

chor errichtet. Mit guten Griinden sieht Schwarz in ihr die erste Regensburger 

Bischofskirche, in der bald nach ihrer Griindung der um 700 n. Chr. verstorbene 

Wanderbischof Erhard seine letzte Ruhe fand.

71145 Rennertshofen (Kt. Neuburg a.d. Donau): R. Christlein, Zwei be- 

merkenswerte Grabfunde des fruhen Mittelalters von Rennertshofen. 

Neuburger Kollektaneenbl. 123, 1970, 39-49, 3 Abb.

Zwei groBenteils ausgeraubte Graber der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts ent- 

hielten Eisenschnallen mit rechteckigem, seitlich eingezogenem Biigel, deren sonstige 

Vorkommen in Siiddeutschland Verf. zusammenstellt und auf ostliche, awarische 

Einflusse zuruckfiihrt. Zur Fundliste nun noch Pfaffikon-Oberwil (71238).

Salzburghofen (Gem. Freilassing, Kr. Laufen): Siehe 71135.

Staubing (Kr. Kelheim): Siehe 7159.

Hessen

Vorab sei verwiesen auf die dem Mittelrheingebiet gewidmeten Arbeiten von 

W. Boppert (7166) und E. Ewig (71176), die auch den hessischen Anted an 

diesem Raum beriicksichtigen. Merowingische Funde beriihrt (S. 103f.)
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71146 A. Buttner, Archaologische und vorgeschichtliche Sammlungen im 

Hessischen Landesmuseum in Darmstadt - gestern und heute. Kunst 

in Hessen und am Mittelrhein 10, 1970, 101-111.

71147 Bad Homburg-Gonzenheim (Obertaunuskreis): Fundber. aus Hessen 

9-10, 1969-1970, 190.

Grabfund mit Lanzenspitze, ausfiihrlicher veroffentlicht Saalburg-Jahrb. 26, 1969, 

147.

71148 Bischofsheim (Kr. GroB-Gerau): Fundber. aus Hessen 9-10, 1969-1970, 

190.

Beigabenlose Graber vom bereits langer bekannten Reihengraberfeld.

71149 Biiraberg (Gem. Ungedanken, Kr. Fritzlar-Homberg): N. Wand, Die 

Ausgrabungen auf dem Biiraberg bei Fritzlar. Vorbericht. Fundber. 

aus Hessen 9-10, 1969-1970, 116-120, 1 Abb., 1 Taf.

Neue Grabungen an der Befestigung und im Innenraum der von Bonifatius 742 zum 

Bischofssitz erhobenen Ansiedlung haben die Ergebnisse alterer Grabungen als 

revisionsbediirftig erwiesen. So lieBen sich neue Erkenntnisse zur Baugeschichte der 

Befestigungsmauer und der Kirche gewinnen. Auch konnte der Beginn der mittel- 

alterlichen Besiedlung entgegen friiheren Ansatzen (6. Jahrhundert) auf das letzte 

Viertel des 7. Jahrhunderts prazisiert werden.

71150 Buttelborn (Kr. GroB-Gerau): Fundber. aus Hessen 9-10, 1969-1970, 

190.

Beigabenloses Skelett, wohl zum nahen Reihengraberfeld gehdrig.

71151 Crumstadt (Kr. GroB-Gerau): Fundber. aus Hessen 9-10, 1969-1970, 

190-192, 1 Abb.

Merowingische Funde des 6. und 7. Jahrhunderts aus zerstorten Grabern von zwei 

Fundstellen.

71152 Dornheim (Kr. GroB-Gerau): Fundber. aus Hessen 9-10, 1969-1970, 

192.

13 merowingerzeitliche Graber, vier mit Beigaben - soweit bestimmbar - des 7. Jahr

hunderts.

71153 Eltville (Rheingaukreis): Fundber. aus Hessen 9-10, 1969-1970, 193f. 

Vorbericht liber die Fortsetzung der Ausgrabungen auf dem seit langerem bekannten 

und bereits teilweise veroffentlichten (Nassauische Ann. 61, 1950, Iff.) Graberfeld: 

269 Graber des 6. und 7. Jahrhunderts, groBenteils beraubt, darunter verhaltnis- 

maBig viele Kindergraber.

71154 Eschwege: R. Gensen, Ein Adelsgrab aus Eschwege-Niederhone.

Fundber. aus Hessen 9-10, 1969-1970, 92-100, 2 Abb.
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Weniger die vielleicht nur unvollstandig geborgenen Beigaben dieses Grabes (Sax, 

Pfeile, Messer, Kamm, Pinzette u.a.) sprechen fur seine Einordnung unter die spat- 

merowingischen Adelsgraber als vielmehr die Tatsacbe, dab naliebei ein Pferdegrab 

gefunden wurde. Es fanden sich ferner Knochen zweier groBer Hunde, von denen min- 

destens einer wahrscheinlich im Kriegergrab, der andere moglicherweise aucb im 

Pferdegrab beigesetzt worden ist. Der hochst wahrscheinliche Zusammenhang zwi- 

schen Krieger- und Pferdegrab ist bei der unvollstandigen Erforschung des Fund- 

platzes allerdings noch nicht mit letzter Sicherheit erwiesen.

71155 Frankfurt am Main: U. Fischer, Aus Frankfurts Vorgeschichte. Ver

lag Waldemar Kramer, Frankfurt a.M. 1971. 271 S., 48 Abb., 28 Taf.

Im Kapitel ,,Reihengraber im Fruhmittelalter“ S. 211-225, dazu 2 Abb. und 4 Taf., 

behandelt der Verf. die merowingerzeitlichen Funde des Frankfurter Raumes. Her- 

vorzuheben ist die erste authentische Wiedergabe der in der Literatur schon liaufig 

erwahnten, ,,bei Frankfurt“ gefundenen Goldgriffspatha. Zu Funden vom Ebel bei 

Praunheim vgl. auch S. 126f.

71156 Frankfurt a.M.-Hochst: Fundber. aus Hessen 9-10, 1969-1970, 223.

Beigabenloses Grab beim Osttor der Farbwerke, von dieser Stelle schon friiher mero- 

wingische Funde.

71157 Holzheim (Kr. GieBen): H. Kruger, Die Ausgrabungen der Jahre 

1965 bis 1967 im merowingisch/karolingischen Graberfeld des Dorfes 

Holzheim (Kreis GieBen) (4. bis 9. Jahrhundert). Mitt. d. Ober- 

hessischen Geschichtsver. N.F. 55, 1970, 9-32, 4 Abb., Taf. 1-2.

Dem in der Schilderung der Fundumstande weitschweifigen und in der Bebilderung 

unzulanglichen Aufsatz laBt sich an Faktischem folgendes entnehmen. In einem Neu- 

baugebiet wurden in einer Baugrube zu verschiedenen Gelegenheiten Graber ange- 

schnitten, die teilweise in alter Zeit beraubt, teilweise auch bei den neuerlichen Erd- 

arbeiten zerstort worden sind. Ein Frauengrab mit einer Almandinscheibenfibel, 

die der Beschreibung zufolge am ehesten mit den Stricken aus dem Munzgrab 91b 

von Koln-Mungersdorf (F. Fremersdorf, Das frankische Graberfeld Koln-Mungers- 

dorf. Germ. Denkmaler d. Volkerwanderungszeit 6 [1955] Taf. 90,19-20) vergleichbar 

ist, und einem breiten Knickwandtopf kann verlaBlich in die zweite Halfte des 

6. Jahrhunderts datiert werden. Mit ihm gleichzeitig, allenfalls etwas junger konnte 

ein Mannergrab sein, das eine Lanzenspitze Trier B 6 und einen Schildbuckel mit 

massivem Spitzenknopf enthielt. Ob die in diesem Bereich gefundenen rauhwandigen 

Wolbwandtopfe karolingisch sind, ist nach den vorgelegten Abbildungen stark zu be- 

zweifeln. In der ostlich benachbarten Parzelle wurde eine Spatha und ein Sax (an- 

scheinend ein Schmalsax des 6. Jahrhunderts) geborgen. Abermals zwei Parzellen 

weiter nach Osten, von den zuerst genannten Grabern etwa 70 m entfernt, fanden sich 

drei geostete (!) Skelettgraber, deren eines - dadurch keineswegs schon als das eines 

Mannes ausgewiesen - einen verzierten Beinkamm spatrbmischen Typs enthielt. Nun 

sind Kamme dieser Art nicht allein auf das 4. Jahrhundert beschrankt, sondern kom- 

men auch noch im 5. Jahrhundert vor, wie der dem Holzheimer Stuck sehr naheste- 

hende Fund aus der GreiffenklaustraBe in Mainz zeigt (AuhV. 5 [1911] Taf. 23,371). 

Da auch die Grundform des Kammes mit dreieckiger Griffplatte nicht selten noch in 

fruhmerowingischen Grabern auftritt, ist das betreffende Grab von Holzheim am
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wahrscheinlichsten als ein besonders fruh.es, noch dem 5. Jahrhundert angehorendes 

Reihengrab anzusprechen. Ein derart friih einsetzendes mid mindestens bis zum 

Ende des 6. Jahrhunderts belegtes Reihengraberfeld ist fur Oberhessen nicht minder 

sensationell, als es ein vom 4. bis 9. Jahrhundert benutzter Bestattungsplatz ware.

71158 Ober-Ramstadt (Kr. Darmstadt): Fundber. aus Hessen 9-10, 1969 bis

1970, 195.

Merowingisches Grab mit geringen Beigaben.

71159 Offenbach: W. Schwarz, Vorgeschichtliche Funde in Offenbach und 

seinen Vororten. In: Zur Geschichte der Offenbacher Vororte. Offen- 

bacher Geschichtsbl. 20 (1970).

71160 Offenbach: Fundber. aus Hessen 9-10, 1969-1970, 195f.

Im Aufsatz von Schwarz werden S. 15 die merowingerzeitlichen Grabfunde aus 

Offenbach sowie seinen Vororten Bieber und Rumpenheim behandelt. Aus dem Gra- 

berfeld von Bieber wurden neuerdings zwei beigabenfuhrende Graber bekannt.

Nordrhein-Westfalen

Mit einer eindrucksvollen Liste der Kontinuitatszeugnisse fur die Stadt Koln 

mochte O. Doppeleeld das besondere Schwergewicht des Niederrheingebietes 

innerhalb des Merowingerreiches unter Beweis stellen:

71161 O. Doppelfeld, Die Stellung des Niederrheins im Merowingerreich im 

Lichte der neueren Kolner Grabungen. Rheinische Vierteljahrsbl. 35,

1971, 26-28.

Einen knappen Uberblick fiber die wichtigsten Fundplatze der Merowingerzeit 

in Westfalen gibt (S. 39-41, 1 Abb.)

71162 0. Weissgerber, Einfiihrung in die Vor- und Friihgeschichte unter 

besonderer Beriicksichtigung des westfalischen Raumes und der 

Sammlungen im Dortmunder Museumsbesitz (o. J.) 42 S., 7 Abb.

Die wenigen Funde des 6. und 7. Jahrhunderts aus der Umgebung von Pader

born behandelt S. 94 W. Winkelmann in:

71163 Paderborner Hochflache, Paderborn, Buren, Salzkotten. Fiihrer z. vor- 

u. friihgesch. Denkmalern 20. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1971. 

277 S., zahlreiche Abb.

Zu G. Bindings zweitem Bericht fiber seine Ausgrabungen in niederrheinischen 

Kirchen vgl. 7161.

71164 Bislich (Kr. Rees): Bonner Jahrb. 170, 1970, 420.

Unkontrolliert geborgene Funde des 7. und friihen 8. Jahrhunderts aus einem Reihen- 

graberfeld.

fruh.es
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71165 Bremen (Kr. Soest): Westfalische Forsch. 22, 1969-1970, 104.

Zwei Pferdegraber und ein Frauengrab aus einem bereits bekannten merowingischen 

Graberfeld.

71166 Duisdorf (Kr. Bonn): Bonner Jahrb. 170, 1970, 420f.

Einzelfunde, mindestens des 7. Jahrhunderts, aus zerstbrten Grabern.

71167 Erp (Kr. Euskirchen): Bonner Jahrb. 170, 1970, 421f.

Beigabenlose Graber angeschnitten, die wegen der sekundaren Verwendung romi- 

schen Baumaterials wohl als merowingerzeitlich anzusehen sind.

71168 Euskirchen: Bonner Jahrb. 171, 1971, 536-538, 1 Abb.

Sechs Graber ohne Beigaben beim Annaturmplatz.

71169 Flamersheim (Kr. Euskirchen): Bonner Jahrb. 170, 1970, 422.

Spatmerowingische Tonflasche als Einzelfund geborgen.

71170 Kbln: Kblner Jahrb. 11, 1970, 112f.

Merowingerzeitliche Lanzenspitze als Einzelfund geborgen.

Kbln: Siehe 7106, 71161.

Krefeld-Gellep: Siehe 7153.

71171 Lindern (Kr. Geilenkirchen-Heinsberg): Bonner Jahrb. 171, 1971, 538.

Plattengrab mit Eisenfunden.

71172 Meckenheim (Kr. Bonn): Bonner Jahrb. 170, 1970, 422.

Siedlungsschicht des 7. bis 8. Jahrhunderts, wahrscheinlich von einem Topfereibezirk.

71173 Rheinhausen (Kr. Moers): H. Hinz, Friihgeschichtliche Untersuchun- 

gen in Rheinhausen, Kr. Moers. Mit einem Exkurs von H. Reichstein, 

Pferde- und Menschenknochen aus dem frankischen Grab Nr. 19 in 

Rheinhausen. In: Beitrage zur Archaologie des Mittelalters 2 = Rhei- 

nische Ausgrabungen 9 (1971), 134-173, 12 Abb.

Verf. legt die bei verschiedenen Anlassen zutage gekommenen Funde aus merowinger- 

zeitlichen Graberfeldern des Stadtgebietes von Rheinhausen vor. Zwei Fundplatze im 

Stadtteil Oestrum und je einer in den Stadtteilen Hochemmerich und Freimersheim 

wurden offenbar schon im 6., vollends dann im 7. Jahrhundert belegt. Aus dem Stadt

teil Bergheim stammt als Einzelfund eine spatmerowingische Tonkanne, wahrschein

lich aus einer ebenso spat anzusetzenden Grabgruppe.

71174 Sechtem (Kr. Bonn): Bonner Jahrb. 170, 1970, 422-425.
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Spatfrankische Keramik, wohl aus zerstorten Grabern.

71175 Wyler (Kr. Kleve): Bonner Jahrb. 171, 1971, 538-540, 1 Abb.

Einzelfunde aus Grabern des 7. Jahrhunderts.

Rheinland-Pfalz

Die, wie es im Untertitel heiBt, ,,historische Skizze“ von

71176 E. Ewig, Der Mittelrhein im Merowingerreich. Nassauische Ann. 82, 

1971, 49-60,

stiitzt sich verschiedentlich auch auf archaologisches Quellenmaterial, so auf 

die Ergebnisse von Kirchengrabungen und die friihchristlichen Grabinschriften, 

die nun durch die Arbeit von W. Boppebt (7166) in einer ubersichtlichen Zu- 

sammenstellung vorliegen.

Die merowingerzeitlichen Funde des Kreises Ahrweiler behandelt

71177 0. Kleemann, Vor- und Fruhgeschichte des Kreises Ahrweiler. Archiv 

fur Deutsche Heimatpflege GmbH., Koln 1971. 113 S., 17 Abb., 7 Kar- 

ten

ebd. auf S.45-56 mit 2 Abb., ferner S.60ff. bei der Untersuchung der stadtischen 

Siedlungen Ahrweiler, Sinzig und Remagen.

71178 Bingen-Budesheim: Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 178-180, 2 Abb.

Vom bereits bekannten Graberfeld auf dem Treffelsheimer Kbpfchen zwei beigaben- 

fiihrende merowingische Graber sowie zwei nicht sicher datierte Mauergraber.

71179 Bingen-Dietersheim: Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 154.

Unkontroiliert geborgene frankische Keramik aus Grabern des bei der Kirche gelege- 

nen Grab erfeldes.

71180 Bretzenheim (Kr. Kreuznach): MainzerZeitschr. 66, 1971, 154, 1 Abb.

Frankischer Knickwandtopf aus einem bereits bekannten Graberfeld.

71181 Dalheim (Kr. Mainz): Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 155, 1 Abb., Taf. 51,9.

Zwolf Graber mit Beigaben des 6. und 7. Jahrhunderts.

71182 Dolgesheim (Kr. Mainz): Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 155f., 1 Abb.

Zahlreiche frankische Graber unkontrolliert angeschnitten, bei der Nachuntersuchung 

13 Grabgruben erkennbar, aus einer Waffen- und Keramikbeigaben des friihen 7. 

Jahrhunderts.

51.-52. Bericht der KGK. 22
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71183 Flonheim (Kr. Alzey): H. Ament, Die frankischen Adelsgraber von 

Flonheim b. Alzey in Rheinhessen. Rheinische Vierteljahrsbl. 35, 1971, 

47 f.

Kurzreferat eines Vortrags uber einen inzwischen publizierten Fundkomplex (vgl. 

7152).

71181 Gau-Bickelheim (Kr. Alzey): Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 180, 1 Abb.

Zwei Lanzenspitzen, ein Sturzbecher und ein Knickbecher aus zerstorten Grabern des 

bereits bekannten frankischen Friedhofs.

71185 Huffelsheim (Kr. Kreuznach): Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 180f., 1 Abb.

Zwei Graber mit geringen merowingerzeitlichen Beigaben.

71186 Ingelheim-Mitte (Kr. Bingen): Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 151 Taf. 51, 

1-9.

Frauengrab mit Schmuck und Trachtzubehor des 7. Jahrhunderts im fruher als Nieder- 

ingelheim bezeichneten Ortsteil.

Mainz: Siehe 7115.

Newel (Kr. Trier): Siehe 7120.

71187 Sponsheim (Kr. Bingen): Mainzer Zeitschr. 66, 1971, 156.

Zerstorte merowingische Graber im Ort.

71188 Weiler bei Bingerbriick (Kr. Kreuznach): Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 

181, 1 Abb.

Knickwandtopf aus einem zerstorten Grab.

71189 Worrstadt (Kr. Alzey): Mainzer Zeitschr. 65, 1970, 181,

Mindestens 16 Graber des bekannten Graberfeldes sudlich vom Ort wurden beim Aus- 

heben einer Baugrube unbeobachtet zerstort.

Deutsche Demokratische Republik

Einen Katalog der merowingerzeitlichen Funde aus dem sudlichen Thuringen 

(Bezirke Gera und Suhl, Teile der Bezirke Erfurt und Halle) legt B. Schmidt 

(7117) vor. Mit den sozialen Verhaltnissen innerhalb des thuringischen Stam- 

mesgebietes beschaftigt sich G. Behm-Blancke (7156). Im Rahmen einer 

regionalen siedlungsgeschichtlichen Studie finden (S. 188f. mit Taf. 16,1) 

auch die merowingerzeitlichen Funde Beriicksichtigung:

71190 E. Schmidt-Thielbeer, Die Besiedlung der Landschaft ostlich 

Magdeburgs von der Bronzezeit bis zur Friihgeschichte. Jahresschr. f. 

mitteldt. Vorgesch. 54, 1970, 169-195.
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71191 Deersheim (Kr. Halberstadt): J. Schneider, Das Graberfeld von 

Deersheim, Kr. Halberstadt. Actes du VIIe Congres International des 

Sciences Prehistoriques et Protohistoriques 1966 (1971) 1002-1004.

Der Vortrag wies auf die Ergebnisse der nocli laufenden Untersuchung eines birituel- 

len Graberfeldes im nordhchen Harzvorland bin. Die dort angetroffenen Korpergraber 

entliielten zum Teil reiche Beigaben fruhmerowingischer Zeit, unter denen Verf. die 

zahlreichen GlasgefaBe, die verzierten Trensen und zwei silberne EBloffel besonders 

hervorhebt. Die Bestattung zweier Reitpferde vervollstandigt das Bild eines Begrab- 

nisplatzes von Adeligen. - Vgl. inzwischen auch Jahresschr. f. mitteldt. Vorgesch. 53, 

1969, 477 ff.

71192 Kaltenwestheim (Kr. Meinigen): G. Behm-Blancke, Auf den Spuren 

der frankischen Kolonisatoren. Bedeutende archaologische Ent- 

deckungen in der Phon. Das Volk, Ausgaben vom 5., 6. und 9.12.69.

Der in Fortsetzungen erschienene Zeitungsaufsatz meldet uber die bereits von 

Schmidt (7117 S. 96) verarbeiteten Fundnachrichten hinaus die Auffindung eines 

Frauengrabes mit einer qualitatvollen Biigelfibel mittelrheinischer Provenienz.

71193 Kreutzen (Kir. Altenburg): H.-P. Weise, Neue volkerwanderungs- 

zeitliche Keramikfunde aus dem Kreis Altenburg. Ausgrabungen u. 

Funde 16, 1971, 89-92, 1 Abb.

Fruhthuringische Keramik, wohl aus einem zerstorten Grab.

71194 Querfurt: Jahresschr. f. mitteldt. Vorgesch. 55, 1971, 319f.

Zwei merowingerzeitliche Graber.

71195 Sandfurth (Kr. Tangerhutte): Jahresschr. f. mitteldt. Vorgesch. 55, 

1971, 319.

Im Ortsteil Kehnert Siedlungsgruben mit fruhmittelalter lichen GefaBresten.

Schonebeck (Elbe): Siehe 7141.

Frankreich

Die oben angezeigte Studie von P. Perin (7104), die ihr Schwergewicht auf 

die Probleme der Kontinuitat zwischen Altertum und Mittelalter und der 

frankischen Landnahme im Gebiet zwischen Aisne und Maas legt, schildert in 

ihren einleitenden Passagen den archaologischen Forschungsstand in diesem 

Raum. Offensichtlich entschlossen, die Grabungsresultate wenigstens der 

letzten Jahre in einer modernen Weise zu publizieren und dadurch dem Kreis 

der Fachkollegen eine Mitsprachemoglichkeit einzuraumen, veroffentlicht 

Perin zusammen mit zwei Mitarbeitern fiinf kleinere, zwischen 1959 und 

1963 ausgegrabene Fundkomplexe:

22*
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71196 P. Perin, J. Chalvignac u. J.-P. Lemant, Ensembles archeologiques 

merovingiens de la region Ardennaise. Rev. Hist. Ardennaise 5, 1971, 

19-61, 3 Abb., 12 Taf.

Villers-Semeuse: Neun Graber, vier mit Beigaben des 6. Jahrhunderts. - Aubigny-les- 

Pothees: Fundbericht fur zwolf beigabenfiihrende Graber liegt vor. Acht Graber sind 

nur mit einem TongefaB ausgestattet. Auffallig ist die dreiteilige Gurtelgarnitur in 

dem durch Schuhschnallen als Frauengrab ausgewiesenen Grab 4. Zeitstellung der 

Graber: 7. Jahrhundert. - Jandun: 1961 und 1962 ungefahr 200 Graber von privater 

Hand ausgegraben, die Beigaben groBtenteils verschleudert. Nur zwolf geschlossene 

Inventare konnen vorgelegt werden, ferner einige Kleinfunde aus nicht mehr voll- 

standigen Inventaren. Anfang und Ende der Belegung markieren die zellentauschierte 

Schnalle der Zeit um 600 n. Chr. aus Grab 22 und die schweren Breitsaxe der Graber 

29, 38 und 71, die sicher schon in die zweite Halfte des 7. Jalirhunderts gehdren. - 

Fagnon: Zwolf Graber, sieben mit Beigaben vom Ende des 6. bis etwa zur Mitte des 

7. Jalirhunderts. In Grab 8 waren Skeletteile und Beigaben (Schmalsax, Eisenschnalle 

mit rundem Beschlag) einer ersten Bestattung am FuBende der Grabgrube zusammen- 

geraumt; die Nachbestattung wurde von einer runden PreBblechfibel und einer Bron- 

zeschnalle mit (festem?) dreieckigem Beschlag begleitet. - Semide: 59 Graber, nur 15 

mit Beigaben, vor allem GefaBe (darunter zwei Glockentummler) und Trachtbestand- 

teile der spaten Reihengraberzeit. Das Fehlen von Waffen wird mit Recht als kenn- 

zeichnend fur diese Spatzeit hervorgehoben.

Neue Ergebnisse der Reihengraberforschung in Nordfrankreich beriicksichtigt 

auch H. Roosens in seiner hauptsachlich den belgischen Funden gewidmeten 

Skizze (siehe 71101). Funde verschiedener Provenienz aus dem ElsaB be- 

handelt 0. Sauer (7130). SchlieBlich ist auf die neue Auflage eines Buches 

hinzuweisen, das in seiner topographischen und siedlungsgeschichtlichen 

Arbeitsweise archaologische Interessen beriihrt:

71197 M. Roblin, Le terroir de Paris aux Epoques Gallo-Romaine et Fran- 

que. Editions A. et J. Picard, 2. Auflage Paris 1971. 491 S., 40 Abb.

71198 Angles (Dep. Gard): Siehe 71201.

a. a. 0. 174 Abb. 149 figiirlich verziertes Giirtelreliquiar aus Bein.

71199 Audun-le-Tiche (Dep. Moselle): A. Simmer, La Necropole Merovin- 

gienne d’Audun-le-Tiche. Annu. de la Soc. d’Hist, et d’Arch, de la 

Lorraine 70, 1970, 31-34, 2 Abb., 1 Plan.

71200 Audun-le-Tiche (Dep. Moselle): Gallia 28, 1970, 296.

26 Bestattungen, meist in Plattengrabern. Als Beigaben spatmerowingische Tracht- 

bestandteile (nicht abgebildet).

71201 Avignon (Dep. Vaucluse): S. Gagniere u. J. Granier, Avignon de la 

prehistoire a la papaute. Editions Rulliere-Libeccio, Avignon 1970. 

278 S., 262 Abb., 4 Tabellen.

S. 180f. Abb. 152-156 spatantik-friihmittelalterliche Funde (gestempelte Keramik, 

Schlussel mit durchbrochenem Griff) aus dem Stadtgebiet.
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71202 Barbaise (Dep. Ardennes): Bev. Hist. Ardennaise 2, 1969, 93.

Ausgrabung eines Reihengraberfeldes, bisher etwa 100 Graber. Vgl. auch 7145.

71203 Bardouville (Dep. Seine-Maritime): Gallia 28, 1970, 275f.

Beim Weiler Beaulieu romische und merowingerzeitliche Einzelfunde, wohl aus zer- 

storten Grabern.

71204 Beaumont-sur-Oise (Dep. Val-d’Oise): Gallia 28, 1970, 245.

Sarkophag mit Frauenbestattung (Vogelfibel, Schnallenteile, zwei TongefaBe, Glas- 

flasche).

71205 Caen (Dep. Calvados): Gallia 28, 1970, 269.

Merowingerzeitliche Siedlungsschicht in der Rue Caponiere.

71206 Chassey-les-Montbozon (Dep. Haute-Saone). Gallia 28, 1970, 350f., 

1 Abb.

Graber bei einer nicht naher datierten Kirche, darunter ansclieinend auch solche mit 

merowingerzeitlichen Beigaben.

71207 Crotenay (Dep. Jura): Gallia 28, 1970, 364f.

Weitere Untersuchung eines merowingerzeitlichen Graberfeldes mit geringen Bei

gaben.

71208 Dieue-sur-Meuse (Dep. Meuse): Gallia 28, 1970, 289-292, 3 Abb.

Merowingisches Graberfeld mit zahlreichen Beigaben, abgebildet werden Schmuck- 

sachen des 6. Jahrhunderts. Dabei insgesamt neun Graber spatromischer Zeit, von 

denen ein Beigabeninventar (mit Lanzenspitze!) abgebildet wird. Diese Graber sollen 

im W-Teil des Friedhofs beieinander liegen und im Gegensatz zu den geosteten mero- 

wingischen Grabern nordsudgerichtet sein. Das wird freilich aus dem vorgelegten Plan 

nicht ersichtlich und trifft jedenfalls nicht fur das mit der erwahnten Lanze ausge- 

stattete Grab 101 zu. Die Publikation dieses fur Fragen der fruhfrankischen Be- 

siedlung offenbar nicht unwichtigen Befundes ware hochst wunschenswert.

71209 Fermaincourt (Dep. Eure-et-Loir): P. u. M. Dabat, Decouverte et 

sauvetage d‘un sarcophage merovingien a Fermaincourt. Rev. arch, 

du Centre 9, 1970, 201-211, 9 Abb.

Trapezformiger Gipssarkophag, darin Messer, Glastummler und Lederreste vom 

Schuhwerk oder von Gamaschen erhalten.

71210 Francheville (Dep. Cote-d’Or): Mem. de la Commission des Antiquites 

du Departement de la Cote-d’Or 26, 1963-1969, 90f.

Merowingerzeitliche Graber mit geringen Beigaben.

71211 Gatteville-Phare (Dep. Manche): Gallia 28, 1970, 273f., 1 Tabelle.
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Merowingische Grabfunde bei einer alten Kirche. Siehe auch S. 308.

71212 Genlis (Dep. Cote-d’Or): S. Deyts, Sepultures Merovingiennes a 

Genlis. Mem. de la Commission des Antiquites du Departement de la 

Cote-d’Or 26, 1963-1969, 261-275, 7 Abb.

Elf Graber vornehmlich des 6. Jahrhunderts mit nicbt geringer Beigabenausstattung, 

ferner Einzelfunde. Bemerkenswert eine Spatha mit eisernem tauschiertem Scheiden- 

mundbeschlag.

71213 Herblay (Dep. Val-d’Oise): Gallia 28, 1970, 250.

Als merowingerzeitlich angesprochene Graber bei der Kirche.

Herouvillette (Dep. Calvados): Siehe 7135-7140.

71214 Igoville (Dep. Eure): Gallia 28, 1970, 273.

Merowingische Einzelfunde, wohl von einem Bestattungsplatz.

71215 Jort (Dep. Calvados): Gallia 28, 1970, 272.

Der Bestattungsplatz bei der Pfarrkirche geht vermutlich bis in merowingische Zeit 

zuriick.

71216 Liverdun (Dep. Meurthe-et-Moselle): Gallia 28, 1970, 289.

Gefafifunde in einer Hypokaustanlage werden als Anzeichen der merowingerzeitlichen 

Wiederbenutzung eines romischen Gebaudes gewertet.

71217 Martizay (Dep. Indre): Gallia 28, 1970, 265.

Ruinen einer romischen Villa dienten in der Merowingerzeit als Begrabnisplatz.

71218 Maule (Dep. Yvelines): Le cimetiere gallo-romain et merovingien de 

Maule (Yvelines), hrsg. v. Centre de Recherches Archeologiques du 

Vexin Fran£ais, Bd. 6 (1968). 31 S., 9 Abb., 1 Plan.

71219 Maule (Dep. Yvelines): Gallia 28, 1970, 250f.

Bei der Fortsetzung der Ausgrabung eines anscheinend seit der spaten Kaiserzeit 

kontinuierlich belegten Graberfeldes wurden 1968 am Westrand des bisher unter- 

suchten Gelandes sowohl nordsudgerichtete Bestattungen des 4. Jahrhunderts als 

auch geostete Graber der Merowingerzeit freigelegt, am Ostrand ferner Graber ohne 

oder mit nur geringen Beigaben, vermutlich aus der spateren Merowingerzeit.

71220 Melun (Dep. Seine-et-Marne): A.-C. Lussiez, Repertoire archeologique 

de la ville de Melun. Bull, du Groupement Arch, de Seine-et-Marne 10, 

1969, 23-56.

Darin S. 55f. Fundnachrichten zur Merowingerzeit.
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71221 Mezieres (Dep. Ardennes): Rev. Hist. Ardennaise 2, 1969, 92.

71222 Mezieres (Dep. Ardennes): P. Perin, Quelques objets exceptionels pro

venant des tombes de chefs du cimetiere merovingien de Mezieres. 

Rev. Hist. Ardennaise 4, 1970, 71-77, 6 Abb.

Vorgelegt werden eine tauschierte Trense und eine cloisonnierte Schnalle aus Grab 68, 

das auBerdem Spatha, Franziska, Lanze, Ango und eine Zeno-Munze entliielt, sowie 

ein glasernes Trinkhorn aus Grab 74, in dem sich ferner Spatha, Franziska, Lanze, 

Ango, Schildbuckel und ein Bronzebecken fanden. Beide Graber sind den Adels- 

grabern der Stufe Flonheim-Giiltlingen zuzuzahlen.

71223 Monestier-Merlines (Dep. Correze): Lemouzi 51, 1971, 217, 1 Abb.

Schilddornschnalle und Schnallendorn, wohl aus Grabern.

71221 Neuvicq-Montguyon (Dep. Charente-Maritime): L. Maurin, Le cime

tiere merovingien de Neuvicq-Montguyon (Charente-Maritime). Gallia 

29, 1971, 151-189, 17 Abb.

Weitere Untersuchung eines bei einer Kirche gelegenen Graberfeldes. Bestattungen 

meist in Sarkophagen mit Namensinschriften. Sparliche Beigaben: Gelegentlich 

Keramik und Trachtbestandteile, einmal ein Sax.

71225 Provins (Dep. Seine-et-Marne): Gallia 28, 1970, 245.

Einzelfunde aus zerstorten merowingerzeitlichen Grabern.

71226 Saint-Clement-sur-Guye (Dep. Sadne-et-Loire): Gallia 28, 1970, 390, 

2 Abb.

Untersuchung eines vermutlich merowingerzeitlichen Bestattungsplatzes.

71227 Saint-Dizier (Dep. Haute-Marne): L. Lepage, Fouille d’un habitat 

Gallo-Romain a Saint-Dizier, ,,Les Crasses”. Mem. de la Soc. des 

Lettres, des Sciences, des Arts, de 1’Agriculture et de 1’Industrie de 

Saint-Dizier, 2. Ser., Bd. 2 (1970) 33 S., 24 Taf., 45 Photos.

Scheibenfibel des 7. Jahrhunderts als Siedlungsfund innerhalb einer spatromischen 

Villa (S. 18f., Taf. 7,4, Photo 33).

71228 Saran (Dep. Loiret): Gallia 28, 1970, 254.

Entdeckung einer anscheinend bereits in spatmerowingischer Zeit produzierenden 

mittelalterlichen Topferwerkstatt.

71229 Sceaux-du-Gatinais (Dep. Loiret): Gallia 28, 1970, 260.

Fortsetzung der Ausgrabung eines merowingerzeitlichen Friedhofs; 88 meist gestorte 

Graber, unter den erhaltenen Beigaben vor allem Frauenschmuck.

71230 Thesee (Dep. Loir-et-Cher): Gallia 28, 1970, 266.



344 Hermann Ament

Merowingische Graber bei der Kirche.

71231 Vieux (Dep. Calvados): Gallia 28, 1970, 272.

Sepultur bei der fruheren Kirche St. Martin geht ausweislich einer dort gefundenen 

gleicharmigen Fibel mindestens bis in spatmerowingische Zeit zuriick.

71232 Vinon (Dep. Cher): Gallia 28, 1970, 260.

71233 Vinon (Dep. Cher): Rev. arch, du Centre 9, 1970, 222-224, 1 Abb.

Rettungsgrabung auf einem merowingerzeitlichen Graberfeld, geringe Beigaben, z.T. 

des 6. Jahrhunderts. - Krugbruchstuck vom Platz eines Reihengraberfeldes.

71234 Wasselonne (Dep. Bas-Rhin): Gallia 28, 1970, 329f., 2 Abb.

Vier Graber mit germgen Beigaben von einem bereits bekannten Reihengraberfeld.

Osterreich, Schweiz

Ein zweibandiges Werk von R. Moosbrugger-Leu versetzt seit kurzem den- 

jenigen, der sich mit der archaologischen Hinterlassenschaft aus der Mero- 

wingerzeit auf schweizerischem Boden beschaftigen mochte, in die gliickliche 

Lage, auf ein ausfuhrliches Handbuch zuriickgreifen zu kbnnen (siehe 7169). 

Mit gewissen methodischen Grundiiberzeugungen des Autors, die auch groBe 

Passagen seines Handbuches bestimmen, setzte sich M. Martin kritisch aus- 

einander (siehe 7107). W. Drack nimmt seine unten angezeigte Vorlage der 

Grabfunde von Pfaffikon-Oberwil zum AnlaB, die fruhmittelalterlichen Fund- 

stellen der Umgebung dieses Fundplatzes zusammenzustellen (siehe 71238), 

und schlieBlich ist auf eine mit groBem Geschick gestaltete Schrift hinzuweisen, 

in der (S. 65-106 mit 41 z.T. hervorragenden Abb.) Siedlungs- und Grabfunde 

der Merowingerzeit aus dem Kanton Schaffhausen vorgestellt werden:

71235 W.U. Guyan, Erforschte Vergangenheit, Bd. 2. Schaffhauser Fruh- 

geschichte. Verlag Peter Meili, Schaffhausen 1971. 223 S., zahlreiche 

Abb.

71236 Basel-Kleinhiiningen (Kt. Basel-Stadt): R. Moosbrugger-Leu, Die 

bisherigen Bodenfunde von Kleinhuningen. Basler Zeitschr. f. Gesch. 

u. Altkde. 70, 1970, 240-243, 1 Taf.

Zur Topographie des wegen seines fruh einsetzenden Graberfeldes bekannten Fund- 

ortes.

71237 Pfaffikon (Kt. Zurich): Ziircher Denkmalpflege, 5. Ber. 1966-1967 

(1971) 88-91, 3 Abb., 1 Beilage.

71238 Pfaffikon (Kt. Zurich): W. Drack, Der friihmittelalterliche Friedhof 

von Oberwil in der Gemeinde Pfaffikon ZH. Zeitschr. f. Schweiz. 

Arch. u. Kunstgesch. 28, 1971, 69-85, 22 Abb.
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14 Graber einer offensichtlich auch ursprunglich nicht sehr viel groBeren Grabgruppe 

mit Beigaben der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts. Hervorzuheben ist Grab 4, ein 

Reitergrab mit Sporn, Sax mit reicher Scheidenzier, tauschierter Gurtelgarnitur und 

Messer. Zur Schnalle aus Grab 3 vgl. 71145. Der Aufsatz von Drack behandelt an- 

hangs weise fruhmittelalterliche Graberfelder der Umgebung und fruhe Kirchen im 

Ziircher Oberland.

71239 Pfaffenhofen (Tirol): Fundber. aus Osterreich 9, 1970, 311.

Ein Grab des bekannten bayerischen Graberfeldes angeschnitten.

71240 Steinbrunn (Burgenland): Siehe 7127.

Sommerein a.L. (Niederdsterreich) : Siehe 7112.

71241 Telfs (Tirol): Fundber. aus Osterreich 9, 1970, 311 f.

Auf dem Friedhof St. Georgen wurde der Rest eines bereits 1963 teilweise geborgenen 

Saxes gefunden.

71242 Zurich (Kt. Zurich): E. Vogt, E. Meyer u. H.C. Peyer, Zurich von 

der Urzeit zum Mittelalter. Verlag Berichthaus Zurich, Zurich 1971. 

235 S., 95 Abb.

S. 168f. Peyer zu Funden der Merowingerzeit, dazu eine Fundkarte und eine Farb- 

tafel mit Funden vom Graberfeld an der BackerstraBe (Abb. 65-66).
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