
WILHELM PIEPERS

Ein frankisches Graberfeld bei Lamersdorf, Kreis Duren

Ein frankisches Graberfeld wurde vom Rheinischen Landesmuseum Bonn ausgegraben, 

weil es durch den Abbau von Braunkohle gefahrdet war. Es lag unmittelbar westlich 

Lamersdorf (Mbl. 5104 Duren, Koord. h 34970-35020, r 24450-24500). Als wir bei 

einer Gelandebegehung frankische Graber in den Profilen einer grofieren Grube im 

Vorfeld des Aufschlusses Tndenc feststellten, war gewifi ein erheblicher Teil bereits 

abgebaggert. Den Zustand des Graberfeldes bei der Entdeckung gibt Taf. 53 wieder. 

Den urspriinglichen Umfang nach Westen vermochten wir nicht mehr zu erfassen. Zu- 

dem teilte eine von Westen nach Osten keilformig vorgetriebene Grube das Graberfeld 

bereits in zwei Teile. Wahrend unserer Grabung, vom 15. September bis 4. November 

1960, drangen die Abbau-Arbeiten des Braunkohletagebaues weiter nach Westen vor. 

In dieser Zeit wurden keine Graber mehr zerstdrt. Somit steht fest, dafi 25 bis 30 m 

westlich unseres Grabungsgelandes die Grenze des Graberfeldes erreicht war. Nach 

Norden wurden in den Profilen der Grube liber unsere Grabungsgrenzen hinaus keine 

Bestattungen wahrgenommen. Im Siiden bildete ein alter Feldweg, der bis zur Tiefe 

von 2 m als Hohlweg die Ackerflur durchschnitt, die Grenze der Nekropole (Abb. 1). 

Wenn auch einige Graber (Taf. 53: Grab 6, 17 und 25) von der Boschung des Hohlweges 

iiberschnitten wurden, so fanden wir siidlich des 6 bis 8 m breiten Weges keine Graber 

mehr. Nach Osten, in Richtung auf den Ort Lamersdorf, haben wir das Graberfeld 

nur so weit untersucht, als es nach den Planen der Grubendirektion durch den Tagebau 

Tndenc gefahrdet war. Dafi es sich nach Osten noch weiter ausdehnt, ist nach Lage der 

Graber 33, 35, 80 und 87, hart an der Grenze unserer untersuchten Flache, ziemlich 

sicher. Da der ungefahrdete Gelandestreifen in absehbarer Zeit nicht untersucht werden 

kann, hielten wir es fiir zweckmafiig, die Ergebnisse der bisherigen Grabung vorzu- 

legen. Die Rheinische AG fiir Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation hat unsere 

Arbeiten tatkraftig unterstiitzt.

Der Flecken Lamersdorf liegt an der alten Inde-Uferstrafie, die von Jiilich uber Inden 

nach Weisweiler fiihrt. Von einem weiten, nach Westen hin offenen Bogen der Inde 

wird er dstlich umschlossen. Die Inde und ihre feuchte, friiher sumpfige Talaue bilde- 

ten eine gewisse natiirliche Grenze, so dafi der Ort starker nach Westen, zu den frucht- 

baren Lbfifluren, den Auslaufern der sog. Aldenhovener Platte1, als nach Osten aus-

Vorbemerkung. Bei der Ausgrabung auf dem frankischen Graberfeld bei Lamersdorf wurden auch 

eine rbmische Wasserleitung sowie einige bandkeramische Gruben angeschnitten und untersucht. Die Er

gebnisse werden unten S. 442 mitgeteilt.

B K. Gatzen, Die Aldenhovener Platte; Ackerborde und Kohlenrevier. In: Festschrift Theodor Kraus. 

Wirtschafts- und sozialgeographische Themen zur Landeskunde (Bad Godesberg 1959) 225 ft.
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zieht er nicht in Betracht, Wahrscheinlich weil er ihm nicht bekannt war. Da es in 

Zusammenhang mit dem frankischen Graberfeld wichtig erscheinen muftte, die Her- 

kunft des Ortsnamens zu entscheiden, wandten wir uns an H. Dittmaier, Bonn. Er ist 

der Ansicht, dab im comitatus Juliacensis des 9. Jahrh. sonst kein ahnlich lautender 

Ortsname zu finden ist. Wbrtlich sagte er: ’Ich neige dazu, Lotmari villa und Lamers

dorf zu identifizieren. Sprachliche Schwierigkeiten ergeben sich nicht, wenn man an- 

nimmt, dab der weniger haufige Rufname Lomer (aus Lotmar) durch den viel haufi- 

geren Lamer (aus Lambert) ersetzt worden ist. Ein ahnlicher Vorgang findet sich bei 

Lammersdorf im Kr. Monschau, das ehemals Nameresdorp hieb.c

Gegen eine Gleichsetzung von Lotmari villa und Lamersdorf bestehen archaologisch keine 

Bedenken. Denn eine Besiedlung des Raumes Lamersdorf konnte durch das Inventar des 

Graberfeldes auch uber die Zeit von 867 hinaus nachgewiesen werden. Nach der geo- 

graphischen Lage kommt fur die Zugehbrigkeit des frankischen Friedhofes nur das alte 

Lamersdorf in Frage, das bei oder in der Nahe der heutigen Kirche gelegen hat. Die 

Landschaft um Lamersdorf gehbrt zur niederrheinischen Tiefebene. Ihr ortliches Ge- 

prage erhielt sie durch die Inde, die aus der oben erwahnten Lobplatte ein breites Tai 

herausgearbeitet hat. Am Westufer, noch im Tai der Inde, bei 105 bis 108 m ii. NN, 

liegt der Ort mit der St. Corneliuskirche8, die im 13. Jahrh. als Pfarrkirche erwahnt 

wird9. Westlich des Ortes steigt das Gelande starker an und bei 115 m ii. NN lag auf 

tiefgriindigem verlehmtem Lobboden, dessen untere Grenze bei der Grabung nirgend- 

wo erreicht wurde, das friinkische Graberfeld.

Der oben erwahnte Weg, der von Lamersdorf nach Westen in Richtung Lohn ins Feld 

fiihrte und das Graberfeld siidlich begrenzte, ist erst in nachrbmischer Zeit zum Hohl- 

weg ausgespiilt worden. Er iiberschnitt namlich eine romische Wasserleitung, die wie- 

derum von dem Graberfeld iiberlagert bzw. teilweise abgegraben worden war. Da 

dieser Weg die Grenze des Graberfeldes bildete, mag er als Strafienzug, wenn nicht in 

romischer, so doch in frankischer Zeit bereits vorhanden gewesen sein. Nach der Auf- 

lassung des Graberfeldes diirfte die taiwarts gelegene Kirche die Bestattungen an sich 

gezogen haben.

Bei der Grabung wurden insgesamt 87 Graber untersucht oder an den Wiinden der 

Grube und des Hohlweges erfaftt. Eine Anordnung in Reihen war nur hier und da 

festzustellen. Die Mehrzahl der Bestattungen war West-Ost gerichtet. Erhebliche Ab- 

weichungen von dieser Orientierung waren jedoch mehrfach zu verzeichnen (vgl. 

Taf. 53). So waren die Graber 6, 11, 24, 28, 37, 43, 48, 61, 63, 65 und 79 fast 

Nord-Siid angelegt. Dabei war oft nicht mit Sicherheit festzustellen, ob die Toten mit 

dem Kopf im Nord- oder Siidende des Grabes gelegen haben. In Grab 65 lag der 

Schiidel des Toten am Nordende der Grube, infolge eines Grabraubes jedoch 0,60 m 

liber der Sohle des Grabes. Knickwandtopfe, die vielfach am Fuftende zu stehen 

pflegten, fanden wir in den Grabern 43, 61, 65 und 79 am Siidende; in Grab 20 jedoch 

am Nordende der Bestattung.

Zwischen den genannten Hauptausrichtungen sind etliche Graber von Westnordwest- 

Ostsiidost bis Siidsiidwest-Nordnordost angelegt worden10. Der Unterschied in der

8) Handbuch der Erzdiozese Koln (Koln 1905) 94.

9) J. Offermann a. a. O. 114.

10) Vgl. dazu die Ausfiihrungen von K. Bbhner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes (Berlin 

1958) 258 ff.
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Ausrichtung der Graber ist grower und kommt bier haufiger vor, als etwa bei den 

frankischen Graberfeldern von Lommersum, Kr. Euskirchen11 oder Eick, Kr. Moers12.

Ein betrachtlicher Teil aller Graber ist in alter Zeit gestbrt worden. In vielen Fallen 

konnten wir sekundare Gruben beobachten, die vermutlich zur Entnahme von Grab- 

beigaben angelegt worden sind. Wir haben diese Stbrungen im Grabungsplan mit g 

(gestbrt) kenntlich gemacht. Nach Lage der Beigaben - insbesondere von zerbroche- 

nen GefaBen - sind noch weitere Graber durchwiihlt worden, ohne dafi eine Storgrube 

in der Grabanlage festgestellt werden konnte. Die Storflachen erschienen meistens in- 

nerhalb der Grabgruben, Kammer- oder Sarggrenzen. Sie sind also zu einer Zeit 

angelegt worden, als die Graber an der Erdoberflache noch sichtbar waren, vermutlich 

in spatfrankischer bis karolingischer Zeit. Bemerkenswert ist, dab Kindergraber und 

schlichtere Bestattungen, in denen man keine Beigaben von groBerem Wert vermutete, 

nicht angetastet waren.

Die Toten waren in rechteckigen Gruben beigesetzt, die in Umfang und Tiefe beacht- 

liche Unterschiede aufwiesen. Ihre Lange schwankte zwischen 1,25 m (Grab 4) und 

3,0 m (Grab 40), die Breite zwischen 0,38 m (Grab 48) und 1,95 m (Grab 62). Die 

Tiefenmabe der Gruben zeigten gleichfalls erhebliche Unterschiede. Die Grubensohlen 

lagen zwischen 0,60 m (Grab 21) und 2,50 m Tiefe (Grab 64) unter der Gelandeober- 

flache. Dabei waren die Kammergraber in der Regel tiefer als die iibrigen Bestattungs- 

gruben mit und ohne Sarg.

Uberschneidungen und Uberlagerungen von Grabern kamen mehrfach vor (Taf. 53 

und Katalog der Graber). Wo sich Uberlagerungen decken, kann es sich auch um Nach- 

bestattungen (wie Grab 21 und 22, Grab 7 und 16) handeln.

In fast alien Grabern waren die Skelette vbllig vergangen. Die Grabsohlen waren in 

der Regel 1-3 cm stark mit feinem grauem bis blaugrauem Letten bedeckt, in dem sich 

nur selten ein Leichenschatten abhob. Auch an Stelle vergangener oder vermoderter 

Bretter der Grabeinbauten oder Sarge hatte sich mehrfach blaugrauer Letten in Form 

von Streifen abgesetzt, der brtlich mit modrigen Holzresten dunkel- bis schwarzgrauer 

Farbe durchzogen war. Die Anlage der Graber lieh sich nur aus Bodenverfarbungen, 

die sich freilich im Lofiboden meist deutlich sichtbar abhoben, rekonstruieren. Feste 

Teile der holzernen Grabeinbauten trafen wir nirgendwo an. An Grabanlagen liefien 

sich folgende Arten unterscheiden.

a) Grabkammer aus Holz mit Sarg (Grab 11, 14, 62).

b) Grabkammer aus Holz mit eingebauter innerer, sargahnlicher Unterteilung fiir den 

Toten (Grab 27).

c) Grabkammer aus Holz ohne Bodenbrett, mit Leichenbrett fiir den Toten (Grab 36).

d) Kleinere Grabkammer aus Holz mit Bodenbrett. Dazu rechnen wir zahlreiche Be

stattungen mit Holzeinbauten, deren beachtliche Breite im Verhaltnis zur Lange 

nicht einem Toten angepaht war (Grab 12, 20, 23, 26, 45, 63, 64, 67, 68, 71, 74, 

80, 81, 84, 85).

e) Grabkammer aus Holz in den Abmessungen eines Sarges. Die aufrecht stehenden 

Planken waren einzeln eingebaut. Sie reichten 5 cm tiefer als die Grabsohle, auf der 

kein Bodenbrett gelegen hatte (Grab 2).

n) Ch. Muller, Bonner Jahrb. 160, 1960, 204 ff. u. Abb. 2.

12) H. Hinz, Bonner Jahrb. 160, 1960, 342 ff. und Abb. 1.
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f) Sarg aus Holz. In einem Fall lieE sich nachweisen, dah auch die Bretter eines Sarges 

einzeln in die Grabgrube eingefiigt waren und somit auf den Ecken wahrscheinlich 

ohne feste Verbindung aneinanderlehnten. Die Langs- oder Querbretter reichten bis 

in die Boschung der Grabgrube, die unten wenig muldenformig gestaltet war (Grab 

35). Wahrscheinlich waren die meisten Sarge auf den Ecken verzinkt; Eisenbeschlage 

wurden nicht gefunden. In der Regel war der Umrifi der Sarge rechteckig, d. h. am 

Kopf- und Fubende gleich breit. In Grab 51 jedoch wurde der Sarg von Westen 

nach Osten (zum Fubende hin) schmaler.

g) Leichenbrett. Wie in Grab 36 der Tote auf einem Leichenbrett in einer Kammer 

beigesetzt war, so konnten Leichenbretter auch ohne weiteren Schutz aus FIolz fest- 

gestellt werden. In wenigstens vier Grabern lagen die Bestatteten lediglich auf einem 

Brett, das der Grofie des Toten bzw. den Umrissen der Grabgrube angepabt war 

(Grab 32, 48, 54, 57).

h) Grabanlagen, bei denen die Toten (in einem Leichentuch?) ohne jeglichen Schutz aus 

Holz oder Stein der Erde iibergeben waren (Grab 8, 21, 24, 34, 49, 50, 55, 58, 

72, 76, 82).

i) Grab mit Steinsetzung ohne Mbrtel. Die Innenseiten der Graber waren durch Stein- 

platten und plattenartige Steine zusammengefugt. Der Raum zwischen den Flatten 

und der Wand der Grabgrube war mit ungefiigen Steinbrocken angefiillt. Die Sohle 

des Grabes bildete der anstehende lehmige Lobboden. Eine Abdeckung aus Stein- 

platten oder Holz war nicht (mehr?) vorhanden (Grab 28, 83, 87).

Einige Einzelbeobachtungen an Grabern bleiben noch zu erwahnen. Auf der Sohle des 

Grabes 57 war eine 3-5 cm starke Lage aus Kleinschlag von romischen Ziegeln auf- 

gebracht. Uber dem Ziegelbruch lagen die Reste eines Leichenbrettes.

Am Nordende des Grabes 11 fanden wir zwischen Sarg- und Kammerbrett einen 

groben, unbearbeiteten Sandsteinbrocken. Auch gegen die Planken der Holzkammer 

des Grabes 78 lehnten innen etliche Steine - fast so groh wie ein Menschenkopf - aus 

Grauwacke und hellgrauem Sandstein. Diesen Steinen braucht nicht unbedingt eine 

besondere Bedeutung beigemessen zu werden. Wahrscheinlich wurden sie nur benutzt, 

um den Ban der Grabkammern zu erleichtern. Sie diirften dazu gedient haben, den 

Druck des auberen Erdreiches aufzufangen. Am Ostende von Grab 32 lagen auf der 

Grabsohle 10 Zahne eines Pferdes, die z. T. noch gebibartig-gegenstandig im lehmigen 

Erdreich steckten.

Mehrfach fanden wir Pfostengruben oder Pfostenlocher. An der Westseite von Grab 11 

reichte ein rundes Pfostenloch von 0,30 m Durchmesser bis zur Sohle des Grabes, bis 

1,45 m Tiefe. Auf der Siidseite, auBerhalb des Grabes 29, wurde ein rundes Pfosten

loch von 0,18 m Durchmesser bis zur Tiefe von 1,20 m beobachtet. Im Siidostteil des 

Grabes 39 hob sich in einer rundlichen Ausbuchtung eine pfostenlochartige Farbung mit 

einem Durchmesser von 0,23 m ab, die bis zur Sohle des Grabes in 1,0 m Tiefe reichte. 

Wahrscheinlich handelt es sich um Standspuren von Pfahlen oder Stangen, die auch in 

schriftlichen Uberlieferungen erwahnt und vielfach mit dem Totenkult in Verbindung 

gebracht werden13.

13) J. Rbder, Pfahl und Menhir. Studien zur westeuropaischen Altertumskunde Bd. 1 (Neuwied 1949); 

insbesondere 1 ff.: Die Grabpfahlsitte in Westdeutschland und Holland. — Paulus Diaconus, Buch 5,34, 

iiber Pfahle auf einem Friedhof von Pavia. - H. Hinz, Bonner Jahrb. 160, 1960, 347. - F. Fremersdorf, 

Bonner Jahrb. 146, 1941, 417.
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Da Knochen fast vollig fehlten, war eine Trennung in Manner- und Frauengraber 

nicht immer moglich. Mit Hilfe der Beigaben konnte jedoch ein Teil der Graber be- 

stimmt werden. Aus den Grabern, die nach ihrer Grbfie Erwachsenen zugeschrie- 

ben werden mufiten, waren vielfach typische Beigaben entnommen oder fehlten viel- 

leicht von vorneherein iiberhaupt, so daB wir nur 11 Graber mannlichen14 und 13 

Graber weiblichen15 Personen zuweisen konnten. Die Unterschiede ergaben sich in der 

Hauptsache durch die Mitgabe von Waffen (Heergewiite) fiir die Manner und Schmuck 

(Gerade) fiir die Frauen.

Wenn fiir rheinische Reihengraberfelder wiederholt festgestellt wurde, dab die Zahl 

der Kindergraber im Verhaltnis zu den Erwachsenengrabern gering war16, so ergab 

das Graberfeld Lamersdorf ein anderes Bild. Von den 87 untersuchten Grabern muBten 

wegen ihrer geringen Abmessungen 17 Kindern zugewiesen werden17. Nach den Bei

gaben waren darunter 2 Madchengraber18; Knabengriiber lieBen sich nicht aussondern. 

Aus diesen Zahlen ergibt sich, daB von den untersuchten Grabern fast jedes 5. einem 

Kind zuzuschreiben ist.

Ein Kindergrab, die Bestattung 14, fiel wegen seiner Bauart auf. In einer Grabkammer 

von 1,35x0,57 m GroBe stand ein Holzsarg von 0,84x0,50 m. Die Sohle des Grabes 

lag in einer Tiefe von 0,70 m unter der Gelandeoberflache. Also ein regelrechtes Kam- 

mergrab in Kleinformat.

Wir erwahnten bereits, daB viele Graber von Lamersdorf gestbrt und beraubt waren. 

Die Angehdrigen oder Nachfahren der Toten hatten es in erster Linie auf die kostbaren 

Beigaben, Schmuck und Waffen, abgesehen. TongefaBe und kleinere Gebrauchsgegen- 

stande blieben unangetastet oder verstreut und zertriimmert in der Grabfiillung zu- 

riick. So kdnnen wir uns nur schwer ein Bild von der urspriinglichen Ausstattung mit 

Beigaben machen. Und dennoch erhebt sich ein Unterschied zwischen reich und arm 

ausgestatteten Grabern, der sich bereits in der Verschiedenheit ihrer Anlage zeigte.

Die Beigaben

Ker ami k

Die Unterteilung der frankischen Keramik ergibt sich aus der Beschaffenheit des Tones, 

der ihm zuteil gewordenen Form, der Oberflachenbehandlung der Gefafie und aus den 

verschiedenen Brennarten. An Hand umfangreicheren Fundgutes berichteten dariiber 

ausfiihrlich K. Bbhner19, A. Steeger20 und Ch. Muller21.

14) Es sind die Graber 9, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 33, 62, 64, 78.

15) Und zwar die Graber 8, 17, 19, 26, 40, 50, 53, 54, 69, 74, 82, 85, 86.

16) A. Steeger, Der frankische Friedhof in Rill bei Xanten, Bonner Jahrb. 148, 1948, 254. - H. Hinz 

a. a. O. 347 (Graberfeld in Eick, Kr. Moers). - Chr. Muller a. a. O. (Graberfeld Lommersum, Kr. Eus

kirchen).

ii) Es sind die Grdber 4, 12, 14, 23, 24, 37, 38, 39, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 70, 73.

18) Und zwar die Graber 23 und 39.

19) K. Bbhner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes (Berlin 1958) 35 ff.

20) A. Steeger, Bonner Jahrb. 148, 1948, 255 ff.

21) Ch. Muller, Bonner Jahrb. 160, 1960, 208 ff.



430 Wilhelm Piepers:

A. Geglattete und reduzierend gebrannte Tonware.

1. Knickwandtopfe

Die Knickwandtopfe in ihrem Verhaltnis der Hohe zum Durchmesser und der Ober- 

zur Unterwand hat K. Bohner fiir das Trierer Land unter Beriicksichtigung der Be- 

gleitfunde eingeteilt. Bei der Einheitlichkeit des Grabinventars im frankischen Sied- 

lungsraum diirfte diese Unterteilung auch fiir unser Gebiet weitgehend Giiltigkeit 

haben, zumal K. Bohner auch auf Vergleichsmaterial weit liber den Trierer Raum hin- 

aus zuriickgreift.

Samtliche Knickwandtopfe von Lamersdorf, auch fast alle die vielen Scherben der in 

ihrer Gesamtform nicht mehr rekonstruierbaren GefaBe gehbren zur geglatteten und 

reduzierend gebrannten Tonware. Im Gegensatz zu dieser Einheitlichkeit des Mate

rials steht der groBe Formenreichtum. Die Knickwandtopfe variieren von breiten 

GefaBen mit niedriger Oberwand (Bohner Bia) bis zu maBig schlanken Formen mit 

etwa gleichhoher Ober- und Unterwand (Bohner B 3 b)22.

Zur ersten Gruppe (Bohner Bia) gehbren GefaBe aus Grab 23, 26, 45, 68 und wohl 

auch der nicht vollstandig erhaltene Knickwandtopf aus Grab 67. In Grab 26 kam 

diese Form zusammen vor mit einem niedrigen Knickwandtopf mit etwa gleichhoher 

Ober- und Unterwand (Bohner B 3 a). Eine Schilddornschnalle aus Bronze sowie ein 

Sturzbecher (Bohner A) gehbren zu demselben Grabinventar. Es sei auch hingewiesen 

auf ein breitangelegtes GefaBoberteil aus Grab 27, das zusammen mit einer Schilddorn

schnalle aus Bronze ohne Beschlag und einem Schmalsax gefunden wurde. In Grab 23 

waren ebenfalls zwei verschiedene Formen (Bohner Bia und Bib) vertreten; dazu 

gehbrt ein Sturzbecher (Bohner A). K. Bohner rechnet diese GefaBgruppe (B 1 a) zur 

Stufe III, etwa der Zeit von 525-600. Gegen diese Datierung wendet sich Ch. Muller23, 

die einen Knickwandtopf mit niedriger Oberwand, dessen Miindungsdurchmesser aller- 

dings geringer ist als die Gesamthbhe, in Fundzusammenhang mit einer Scheibenfibel 

bringt. Durch unsere Fundbeobachtungen in Lamersdorf scheint eine Datierung in das 

6. Jahrh. jedoch gerechtfertigt. Auch diirfte der niedrige Knickwandtopf mit etwa 

gleichhoher Ober- und Unterwand (B 3 a) gelegentlich friiher als im 7. Jahrh. (Bohner 

Stufe IV) vorkommen, wie der geschlossene Fund aus Grab 26 zeigt. Die Oberwand 

aller GefaBe der genannten Gruppe ist verziert. Es iiberwiegt die umlaufende, einge- 

tiefte Rille (Grab 23, 26, 45). Geometrische Muster (Grab 26) und Einzelstempel 

(Grab 45) sowie Wellenband (Grab 68) kommen vor.

Einen schlanken Knickwandtopf mit niedriger Oberwand (Bohner Bib) erwahnten 

wir bereits oben. DaB er zusammen mit einem GefaB der friiheren Stufe (Bohner Bia) 

gefunden wurde, beweist, dab der Ubergang von einer Form zur anderen flieBend ist. 

Es ist auch damit zu rechnen, daB vereinzelte GefaBe gelegentlich eine langere Lebens- 

dauer hatten, bevor sie mit ins Grab gegeben wurden. Knickwandtopfe mit hoher 

Oberwand (Bohner B 2) lassen sich aus dem bisherigen Fundmaterial nicht aussondern; 

es ist jedoch moglich, daB Randbruchstiicke wie etwa aus Grab 30 und 63, von Ge

faBen solcher Form stammen.

Von den niedrigen Knickwandtopfen mit etwa gleichhoher Ober- und Unterwand 

(Bohner B 3 a) kam einer in einem geschlossenen Fund (Grab 26) zutage. Wegen der

22) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 37 fl.

23) Ch. Muller (vgl. Anm. 11) 209.
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mitgefundenen Bronzeschnalle mit ovalem Biigel und Schilddorn sowie des Sturz- 

bechers (Bohner A) diirfte seine Datierung in Stufe IV (600-700)24 reichlich spat an- 

gesetzt sein. Einen Beginn dieser Form in Stufe III (525-600) halten wir fur wahr- 

scheinlich. Zwei weitere Knickwandtopfe (B 3 a) fanden wir ohne datierbare Beigabe 

(Grab 61 u. 65). Alle drei GefaBe tragen auf der Oberwand Rillenverzicrung. MaBig- 

schlanke Knickwandtopfe mit etwa gleichhoher Ober- und Unterwand (Bohner B 3 b) 

stammen aus drei Grabern (Grab 14, 43 und 78). Einen terminus post quern fur die 

Mitgabe des GefaBes in Grab 14 bildet eine ostgotische Miinze, die von W. Hagen, 

Bonn, bestimmt wurde (Kraus 38). Sie ist in der Zeit von 491 bis 519 in Ravenna ge- 

pragt worden. Der Knickwandtopf aus Grab 78 steht in Fundzusammenhang mit einer 

Lanzenspitze (Bohner A 4), einem Eisenbeil der Stufe II und III sowie einer Pfeil- 

spitze mit schlank-ovalem Blatt und Schlitztiille der Stufe II-IV. Somit diirfte diese 

GefaBform, sowie der damit zusammen gefundene Topf mit abgerundetem Bauch- 

knick und eingeschwungener Oberwand (Grab 78), in die Stufe III (525-600) und bis 

Anfang IV (etwa 600-650) zu datieren sein. Der Knickwandtopf aus Grab 14 tragt auf 

der Oberwand Rillen- und geometrische Stempelverzierung; der Fund aus Grab 43 

eingetiefte Rillen und einen durch einen umlaufenden Wulst betont abgesetzten Rand. 

Die Oberwand des GefaBes aus Grab 78 ist wellenfbrmig, flach gerieft (Drehriefen).

2. RbhrenausguBkannen

Der Aufbau der GefaBkbrper der RbhrenausguBkannen entspricht dem der Knick- 

wandtopfe. Sie begegnen zuerst in Stufe IT (525-600) und gleichen in ihrem Aufbau 

dem der Knickwandtopfe (Bohner B 1 a)25. Die Kannen aus Grab 33 und 71, die sich 

sehr gleichen, haben hinsichtlich der Form ihres Korpers die meiste Ahnlichkeit mit 

den Knickwandtopfen B 3 b. Die in Grab 33 mitgefundene Lanzenspitze kommt in 

Stufe III auf und ist am meisten in Stufe IV verbreitet. Eine RbhrenausguBkanne mit 

gewdlbter Wand kam in Grab 13 zutage. Das GefaB ist niedrig im Verhaltnis zur 

Breite und hat eine wenig gewdlbte Standplatte. Da in diesem Grab keine weiteren 

Beigaben gefunden wurden, sind wir auf Formenvergleiche angewiesen. Der niedere 

Knickwandtopf mit abgerundetem Bauchknick und etwa gleichhoher Ober- und Unter

wand (Bohner B 5 a) ist das z. Z. beste auffindbare Vergleichsstiick. Freilich besitzt 

dieses VergleichsgefaB keine Standplatte. Weil aber die Knickwandtopfe mit abgerun

detem Bauchknick iiberwiegend der Stufe IV zugehdren, diirfte auch die Rohrenaus- 

guBkanne aus Grab 13 etwa in das 7. Jahrh. zu verweisen sein. Die RbhrenausguB- 

kannen aus Grab 33 und 71 sind zwar nicht gleich groB (H. 16,2 und 19,2 cm), ahneln 

sich in ihrer Form und in der Radchenverzierung der Oberwand jedoch so stark, dab 

man auf die gleiche Tbpferwerkstatte schlieBen rndchte. Die Kanne aus Grab 13 hat 

im Gegensatz zu den beiden anderen keinen umlaufenden Halswulst und tragt auf der 

Schulter ein schwach eingetieftes fiinffaches Wellenmuster.

Von weiteren GefaBen der geglatteten und reduzierend gebrannten Tonware kamen 

Scherben zutage, die eine Rekonstruktion der gesamten GefaBkbrper nicht gestatteten. 

Sofern grbBere Randprofile und Ziermuster erhalten sind, wurden sie auch in Abbil- 

dungen vorgelegt. Sie erganzen das Gesamtbild der Keramik unseres Griiberfeldes und 

werden bei fortschreitender Grundlagenforschung durch ihre Profile und Ziermuster

24) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 40.

25) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 45; Bonner Jahrb. 149, 1949, 183 ff.



432 Wilhelm Piepers:

weitere zeitliche Anhaltspunkte ergeben. Es sei dabei auf das Randbruchstiick eines 

Knickwandtopfes mit eigenwilliger Verzierung, Kerben und Zickzackbandern, sowie 

auf das Oberteil eines Knickwandtopf chens mit eingetieften Rillen aus Grab 53 hinge- 

wiesen. Durch die Rundfibel mit Almandinzellenwerk und radialen Stegen aus dem 

gleichen Grab werden die Gefafifragmente in die Stufen II und III datiert (450-600)26.

B. Rotgestrichene Ware.

Zu dieser Gefafiart gehdren zwei Schiisseln mit Standring (Grab 14 und 53). Nach Art 

von Terra sigillata ist das Material der Schfissel aus Grab 14 rottonig. Die Gefafiwande 

sind dick, die Gefafihaut ist stark abgewittert (auch der Form nach wohl als Nach- 

ahmung romischer Keramik anzusehen). Aus diesem Grab (siehe oben S. 431) stammt 

die Miinze aus der Zeit von 491 bis 519. Die Wolbwandschussel aus Grab 53 hat 

einen ausgezogenen Fufi mit Standring. Sie steht in Fundzusammenhang mit einer 

Rundfibel mit Almandinzellenwerk und radialen Stegen und gehort den Stufen II und 

III (450-600) an.

C. Rauhwandige Ware

Unter dem Fundgut des Graberfeldes ist die rauhwandige Ware nur sparlich vertreten. 

Ein grofies Bruchstiick einer braunlichgelben, fufilosen Schiissel mit geknickter Wand, 

ausbiegendem Rand und verdickter Lippe ist ein Einzelfund (Abb. 13,2). In der 

Magerung befinden sich helle Quarzkornchen. In der Form ahnelt das Gefafi einer 

rauhwandigen Schiissel aus Wincheringen Grab 36/1 (Bohner D 16c); jedoch ist der 

Rand dort scharfer abgesetzt. Zur gleichen Keramik gehort das Bodenstiick eines mit 

Quarzkornchen gemagerten Gefafies aus Grab 20. Es ist vermutlich das Bruchstiick eines 

Knickwandtopfes.

D. Spatrbmische Ware

Eine TS-Schale mit Standring und schwach nach innen geneigtem Steilrand war mit 

frankischen Beigaben in Frauengrab 17 niedergelegt worden. Es ist nach A. Bruckner 

eine Form der rdmischen Tonware des 4. Jahrh.

Einige nach Ton und Oberflachenbehandlung untypische sowie fur die GefaBform 

wenig aussagefahige Scherben wurden an dieser Stelle nicht behandelt.

Glasgefafie

Zu den gelaufigen frankischen Gefafien aus Gias gehdren Sturzbecher, Tummler und 

Schalen. Eine Arbeit fiber die Formcn und ihre Herkunft der Glaser verdanken wir F. 

Rademacher27. Aus diesem Grunde eriibrigt es sich, diese Fragen hier zu erortern. Wah- 

rend Tummler in Lamersdorf bisher nicht angetroffen wurden, fanden wir Sturzbecher 

oder deren Reste in drei Grabern (Grab 23, 26 und 67); Schalen waren zweimal mitge- 

geben (Grab 54 und 64). Ein Spitzbecher wurde wahrend der Grabung ohne Fund

zusammenhang aus der Wand der Baggergrube geborgen (Abb. 13,4).

26) F. Fremersdorf, Das frankische Reihengraberfeld Kbln-Miingersdorf (Berlin 1955) Taf. 21; Grab 

122, 7.8; Grab 116,4; Grab 101 b, 1.2. - K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 94.

27) F. Rademacher, Bonner Jahrb. 147, 1942, 285 ff.
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Von den drei Sturzbechern sind zwei aus griinlichem Gias (Madchengrab 23 und Grab 

67), einer aus griinlich-gelbem Gias (Frauengrab 26) gefertigt. Von dem Becher aus 

Grab 67 liegt nur der obere Teil mit ausbiegendem Rand vor. Unter der wenig ver- 

dickten im Schnitt halbrund auslaufenden Randlippe sind diinne, opakweiBe Horizon- 

talfaden aufgelegt. Das GefaB aus Grab 26 ist senkrecht schwach gerippt. Die Boden 

der Sturzbecher aus Grab 23 und 26 laufen unten, in der Mitte, spitz zu. Die Becher- 

wande schwingen uber dem Boden stark ein und biegen zum Rand hin kraftig aus. 

Alle drei Sturzbecher gehdren zur Form Trier A (Ende der Stufe II und Stufe III, etwa 

500-600). Die grunlichen Glasscherben aus Grab 47, die nicht gestatten, auf eine be- 

zeugte Glasform zu schlieBen, haben wir hier auBer Betracht gelassen.

Glasschalen stammen aus zwei Grabern (Frauengrab 54 und Mannergrab 64). Wahrend 

die Schale aus Grab 64 flach gewdlbt ist, steigen die Wande der Schale aus Grab 54 

steiler an und bei geringerem Durchmesser erreicht das GefaB eine grbBere Hbhe. Die 

Schale aus Grab 54 ist aus leicht griinlichem blasigem Gias gefertigt. Sie tragt unter 

dem nach aufien geschwungenen, wenig verdickten Rand mehrfach umlaufende, eng- 

aneinandergelegte Glasfaden. Sie lag in einem Grab zusammen mit einem Paar Biigel- 

fibeln mit gleichbreitem FuB, die nach J. Werner28 zur Gruppe II, etwa in die Zeit von 

520-550 gehdren. H. Kuhn29 kommt fur diese Fibelform zu fast gleicher Datierung, 

wenn er den Typ 7 in die Zeit von 525-550 verweist. Die aus dem gleichen Grab 

stammenden beiden Tierfibeln finden eine Parallele bei H. Kuhn30; ahnlich stilisierte 

kleine Tierfibeln bei W. A. von Jenny31 (siehe unten S. 437 f.). Sie werden in die Zeit 

von 500-550 bzw. in das 6. Jahrh. verwiesen. Die Schale aus Grab 64 kommt ihrer 

flacheren Form halber einer Glasschale aus Nennig (K. Bbhner, Trier 232 Abb. 14 und 

Taf. 67,7) naher. Bbhner beschrankt die Lebensdauer dieser Schalen auf Stufe II 

(450-525). Daftir spricht auch der Fundzusammenhang mit einer friihen Franziska 

(Bbhner A) in Grab 64. Seine Vermutung, dab in Stufe III (525-600) eine steilwandige, 

hbhere Form gebrauchlich gewesen sei, scheint sich durch den Fund aus Grab 54 von 

Lamersdorf zu bestatigen.

Bronzegefafie

Fragmente von zwei BronzegefaBen begegneten in Grab 36 und in Frauengrab 53, je- 

weils im Sudteil der Grabkammer. In Grab 36 fanden wir ein Paar Bronzebeschlage, 

vermutlich von einem sehr dtinnwandigen, sonst vergangenen BronzegefaB. Auf rund- 

lich gebogenen, sich einem GefaB anpassenden Grundplattchen von 2,9 und 2,6 cm 

Lange, sitzen senkrecht abgehende angegossene, nach aufien halbrunde ’Ohrenc, die in 

der Mitte 0,5 cm weit, fast kreisfdrmig durchlocht sind. Sie lagen 0,20 m voneinander 

entfernt auf der Sohle des Grabes. Anhaltspunkte fiir die ehemalige Form des Gefafies 

konnten nicht gewonnen werden. GrbBere Bruchstiicke eines Bronzegefafies kamen aus 

Grab 53 zutage. Zusammen mit dem Abdruck des lehmigen Inhaltes erlaubten sie die 

Rekonstruktion eines Bronzebeckens ohne Henkel mit horizontalem Perlrand, ausbie- 

gender Wand und flachem Boden. Der grbfite Durchmesser betragt 0,30 m. Eine Schale

28) J- Werner, Miinzdatierte austrasische Grabfunde (Berlin und Leipzig 1935) 34 Taf. 1.

29) H. Kuhn, Die germanischen Biigelfibeln der Volkerwanderungszeit in der Rheinprovinz (Bonn 1940) 

107 If., vergleichbar dem Typ 7 (525-550).

30) H. Kuhn a. a. O. 139 Abb. 36 (Arcy Ste. Restitue, Aisne, Grab 1747).

31) W. A. von Jenny, Die Kunst der Germanen im friihen Mittelalter (Berlin 1940) Taf. 58. Vgl. fiir die 

Schalen auch F. Rademacher, Bonner Jahrb. 147, 1942, 314 If. Taf. 65,2 und Taf. 66-68.
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mit Perlrand aus Rittersdorf, Grab 47, im Gegensatz zum Lamersdorfer GefaB jedoch 

mit gerundetem Boden, datiert K. Bohner in die Stufe III (525-600)32. Im gleichen 

Grab 53 fanden wir in Lamersdorf zusammen mit der Schtissel eine Rundfibel mit 

radialen Stegen der Stufe II und III (Bohner Fibeln C 2). Damit ware hier eine Da- 

tierung des Gefabes zwischen 450-600 gegeben. F. Fremersdorf33 verweist eine Schtis- 

sel mit geperltem Rand in die Zeit um 630. Gelegentlich mochten diese fiir die damalige 

Zeit immerhin kostbaren Gefabe langlebig sein. Beriicksichtigen wir dies hier nicht, 

diirften die Becken im allgemeinen vor 600 zu datieren sein.

Behalter aus Holz

Gefafie aus Holz waren wie die holzernen Gerate und die Einbauten der Graber im 

Erdboden meist vdllig vergangen. In dem oben genannten Bronzebecken des Grabes 53 

hatte sich jedoch der untere Teil eines runden Behalters aus zylinderfbrmig, spiralig 

tibereinanderliegenden diinnen Ruten, deren Durchmesser etwa 0,4 cm betrug, erhal- 

ten. Da der Fund zu zerfallen drohte, wurde er samt dem lehmigen Inhalt gleich nach 

der Bergung vorsorglich zeichnerisch festgehalten (Abb. 7,5). Da eine Flechttechnik nicht 

festzustellen ist, mufi angenommen werden, dab die Ruten mit (nicht mehr feststell- 

baren) Faden oder dergl. - nach Art der Bienenkorbtechnik - miteinander verbunden 

waren. Nach der Farbung des anhaftenden Lehms bestand der Boden aus einem flachen 

runden Brettchen. Der aubere Durchmesser des Behalters betragt 8,8 cm; seine Hbhe 

noch 2,3 cm. Dem iibrigen Inventar des Grabes entsprechend gehort der kleine Be

halter in die Stufen II und III; nach der Datierung der Bronzebecken mit Perlrand 

vielleicht eher in die Stufe III (525-600).

W a f f e n

Unter den Beigaben aus Metall stehen nach der Zahl der gefundenen Altsachen die 

Waffcn an erster Stelle. Wahrend unter diesen die Lanzenspitzen gewbhnlich am zahl- 

reichsten vertreten sind, iiberwiegen im bisherigen Fundmaterial von Lamersdorf Beile 

im weiteren Sinne in ihren verschiedenen Entwicklungsformen. Sie sind mit sieben 

Exemplaren vertreten. Bei den geosteten Grabern lagen zwei Beile am Fufiende (Grab 

9 und 15); dagegen drei am Kopfende (Grab 62, 64 und 78). Grab 20 war Nord-Siid 

gerichtet; die darin gefundene Bartaxt stammt vom Siidende. Ein Beil wurde als Ein- 

zelfund geborgen (Abb. 13,1). In Grab 78 waren ein Beil und eine Lanzenspitze zu

sammen niedergelegt.

Franzisken mit S-formig geschwungener Oberkante, bei denen die Unterkante eine 

etwa gleichmafiig gekriimmte Kurve bildet, sind zweimal vertreten (Grab 62 und 64). 

Der Scheitelpunkt der Kurve liegt ungefahr in der Mitte der Beile; die Seitenwande 

bilden eine flache Ebene. Die Schaftlbcher sind oval; die Mittelachse des Blattes ver- 

lauft zum Schaft schrag aufwarts. Nach der Einteilung von K. Bohner34 gehdren die 

beiden Stiicke zu den Franzisken A, die gegen Ende der Stufe I entstanden und ihre 

Hauptverbreitung in Stufe II (450-525) fanden. Drei Beile (aus den Grabern 9, 15 

und 78) sind vergleichbar mit Funden aus Rittersdorf Grab 65 und Zemmer Grab

32) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 70 Taf. 7,11.

33) F. Fremersdorf, Das frankische Reihengraberfeld Kdln-Miingersdorf (Berlin 1955) Taf. 12; Grab 

78,17; Zeitstellung der einzelnen Graber a. a. O. 131 ff.

34) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 166 f.
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37/7 35, die K. Bohner den Stufen II und III (450-600) zuweist. Die Bartaxte mit glat- 

tem Riicken (Grab 20) datiert K. Bohner im Raum von Trier in das 6. Jahrh.36. DaB 

diese Form nordlich der Eifel bis in den Anfang des 7. Jahrh. anzutreffen war, hat Ch. 

Muller als wahrscheinlich angesehen37.

Lanzen hat man den Toten in drei Grabern mitgegeben (Grab 25, 33 und 78). Die 

Lanzenschafte waren vollig vergangen. Die Eisenbewehrungen lagen in Grab 25 und 33 

am FuBende mit der Spitze nach Osten. In Grab 78 fanden wir die Waffe in umge- 

kehrter Richtung, die Spitze wies nach Westen und war neben dem Kopf des Toten 

niedergelegt. Die Lanzenspitzen aus Grab 25 und 78 sind beide mit Schlitztiillen ver- 

sehen, jedoch sind die Blatter im Verhaltnis zur Lange unterschiedlich breit. Das Blatt 

der Waffe aus Grab 25 ist gedrungen-oval. Die Lange des Halses laBt sich nicht mehr 

messen, weil ein Zwischenstiick fehlt. Wegen des stark korrodierten Zustandes ist der 

urspriingliche Querschnitt des Blattes nicht mehr mit Sicherheit festzustellen. Dagegen 

ist der Erhaltungszustand der Lanzenspitze aus Grab 78 verhaltnismahig gut. Die 

Gesamtlange betragt noch 48,2 cm. Das Blatt ist schlank-oval, im Querschnitt flach- 

rhombisch. Tiille und Hals sind zusammen von etwa gleicher Lange wie das Blatt. Eine 

Lanzenspitze aus Welschbillig Grab 1 ist ein gutes Vergleichsstiick, das K. Bohner38 der 

Form A 4 zurechnet. Diese Form war gegen Ende der Stufe II und in Stufe III am stark- 

sten verbreitet (etwa um 500-600). Dieser Zeit entsprechen auch die iibrigen Funde - 

Beil und Knickwandtopf - desselben Grabes. Eine Lanzenspitze mit Ganztiille wurde 

zusammen mit einer RbhrenausguBkanne (Grab 33) gefunden. Beide Funde gehdren 

dem 7. Jahrh. an39.

Ein Kurzschwert (Sax) war in Grab 27 zusammen mit einer Schilddornschnalle 

aus Bronze ohne Beschlag und dem Oberteil eines Knickwandtopfes niedergelegt. Das 

Ende der Griffangel sowie die Klingenspitze sind durch Rost zerfallen. Jedenfalls war 

die Waffe ein Schmalsax, dessen Angel sich zur Klinge hin verbreitert. Die Griffangel 

geht in schwacher Biegung zum Klingenriicken fiber und ist durch schragen Knick gegen 

die Schneide abgesetzt. Die erhaltene Lange betragt 31,5 cm; die Schneide ist 3,4 cm 

breit. Die Waffe gehdrt zur Form der Schmalsaxe A 1, die in den Stufen II und III 

(450-600) vorkommen40.

Pfeilspitzen wurden in den Grabern 20, 25, 39, 62 und 78 angetroffen. Sie befm- 

den sich meist in einem stark korrodierten Zustand, so daB sie nach den Formen nicht 

immer mit Sicherheit unterteilt werden konnten. Die Pfeilspitzen aus den Grabern 20, 

62 und 78 haben Schlitztiillen und ein mehr oder weniger schlank-ovales Blatt. Zwei 

dieser Spitzen lagen als Bruchstiicke in Grab 62 zusammen mit einer Franziska der 

Form A. Mit den Pfeilspitzen aus den Grabern 20 und 78 (Abb. 12,3) diirften sie zum 

Typ der Pfeilspitzen A gehdren, die etwa in der Zeit von 450 bis 700 gebrauchlich wa

ren. Die Spitze aus Grab 39 hat ein rautenfdrmiges Blatt; die Tiille ist abgebrochen. 

Der Fundzusammenhang mit einer einfachen Vogelfibel mit Almandineinlagen in

35) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) Taf. 32,4-5.

36) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 171 f.

37) Ch. Muller (vgl. Anm. 11) 223.

38) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 148 ff. Taf. 28,8. — Inventaria Archaeologica, H. 4, Merowingerzeit 

(Bonn 1958) Bl. 34, 35.

39) Ch. Muller (vgl. Anm. 11) 222; K. Bohner (vgl. Anm. 19) 151 ff.

40) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 135 f. — Vgl. auch Inventaria Archaeologica, H. 4, Merowingerzeit 

(Bonn 1958) Bl. 31, 32, 34.
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Auge, Flugel und FuE (Bohner C 14 b), die uberwiegend in Stufe III vorkommt, legt 

eine Datierung zwischen 525 und 600 nahe. Doch kommen Pfeilspitzen mit rauten- 

formigem Blatt und Schlitztiille auch spater (bis 700) vor.

Schmuck

Die Frauengraber enthielten Schmuck mancherlei Art. Darunter spielen die Perlen 

eine erhebliche Rolle. Im Grabe lagen sie meist am Kopfende. Perlen in der Mitte des 

Grabes konnten darauf hinweisen, daE sie nicht nur als Halsschmuck, sondern auch am 

Armband getragen worden sind. Die Lage von 14 Perlen in Grab 8 am Ostende laEt 

vielleicht einen Knochelschmuck vermuten41. Ihre ursprungliche Aufreihung lieE sich in 

Lamersdorf nicht nachweisen. Teils waren die Graber stark gestbrt, teils waren die 

Perlen nach dem Zerfall der Schnur wirr durcheinandergerollt. Nach der Lichtdurch- 

lassigkeit des Materials werden die Perlen in zwei Gruppen eingeteilt. Perlen aus 

durchscheinendem Gias lassen sich von solchen aus opakem Gias trennen; die Ubergange 

zwischen den beiden Gruppen sind meist flieEend. Beide Perlenarten konnen einfarbig 

vorkommen oder sind mehrfarbig, verziert. Die bunte Verzierung kann aufgelegt sein, 

oder die Perlen sind aus verschieden gefarbten Glasmassen zusammengeschmolzen. So 

vielfaltig die Farben der verzierten wie unverzierten Perlen sein konnen, so vielfaltig 

sind auch ihre Gestalt und Grbfie (vgl. Katalog der Graber: Grab 8, 23, 40, 54, 69, 74, 82 

und 86). Durch Fundzusammenhang mit zwei Fibeln ist eine Perle aus Grab 69 da- 

tiert. Eine S-Fibel (Form der Fibeln Bohner C 15)42 sowie eine kleine Metallscheiben- 

fibel mit almandinbelegter Mitte (Form der Fibeln Bohner C ll)43 gehbren zur Stufe 

II—III (450-600). In dem Grab befand sich eine kurzzylindrische Perle aus opakem 

Gias. Sie ist von rotbrauner Farbe mit unregelmafiigen, meist geschwungenen weifien 

Streifen. Auf einem Rand und in der Mitte der Zylinderwand ist je ein gelber um- 

laufender Streifen aufgelegt (Abb. 11,3). Eine der prachtigsten Perlenketten stammt 

aus Grab 74. Sie besteht sowohl aus einfarbigen als auch mehrfarbigen Perlen (ausfiihr- 

lich aufgezahlt und beschrieben im Katalog der Graber, Grab 74); darunter befinden 

sich auch vereinzelte Perlen, die aus unterschiedlich gefarbten Glasmassen zusammenge

schmolzen sind. Durch eine Rosettenfibel mit verziertem Mittelfeld (Form der Fibeln 

Bohner C 9)44 sowie durch ein Paar Ohrringe (Form der Ohrringe Bohner A)45 wird 

das Perlensortiment in die Stufe II—III (450-600) datiert. Etwa in die gleiche Zeit ver- 

weisen die Perlen aus Grab 23, in dem Miniaturreihenperlen mit silbernem Uberfang, 

einfarbige Perlen aus opakem Gias verschiedener Form sowie 12 Bernsteinperlen (Kata

log der Graber: Grab 23) beigegeben waren. 26 Bernsteinperlen verschiedener Form 

fanden wir (ohne Glasperlen) in Grab 26; desgleichen eine unregelmafiig halbkugelige 

Perle mit einem grofiten Durchmesser von 1,7 cm in Grab 54.

Zu den typischen Funden aus Frauengrabern zahlen Ohrringe. Am Kopfende des 

Grabes 74 lagen briichige Fragmente zweier Ohrringe aus Silber mit aufgeschobener 

polyedrischer Kapsel mit je vier rautenformigen flachen Almandinen, die eine Seiten- 

liinge von 0,55 cm haben. Die drahtformigen Ringe sind teilweise tordiert. Uber den 

Fundzusammenhang mit einer Rosettenfibel haben wir oben (Perlen aus Grab 74)

41) Ch. Muller (vgl. Anm. 11) 225. In Lommersum Grab 48, lagen Perlen zwischen den Unterschenkeln.

42) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 99 f.

43) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 96 f.

44) F. Fremersdorf a. a. O. Taf. 19, Grab 101 b, 1.2. - K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 95 f.

45) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 19) 113.
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berichtet. Die besten Vergleichsstiicke sind Ohrringe der Form Bbhner A46, insbeson- 

dere Taf. 19,4 der Stufe II—III (450-600).

Reste ernes unverzierten, schlichten Armringes aus Bronze fanden wir am rechten 

Unterarm der Frauenbestattung 19. Der Querschnitt des Ringes ist rund, die grofite 

Starke betragt 0,5 cm. Das langste erhaltene Bruchstiick mifit 3,1 cm.

Die Fibeln diirften in erster Linie das Ziel der Schatzsucher gewesen sein. Trotzdem 

ist uns eine beachtliche Reihe dieser Schmuckstiicke, insbesondere aus bescheidenen 

Grabanlagen erhalten, wie z. B. Grab 54, in denen man keine allzu kostbaren Beigaben 

vermutete. Auch in gestbrten Grabern blieben gelegentlich kleine Fibeln zuriick, die 

man wohl iibersehen hatte. In dem Madchengrab 39, das nach Lage der Beigaben ge- 

stort war, fanden wir eine kleine Vogelfibel in der Fiillung der Suchgrube. Es ist eine 

Vogelfibel mit Almandineinlagen in Auge, Flugel und ehemals vermutlich auch im jetzt 

beschadigten Fufi. G. Thiry bezeichnet diese Spange als einfache Vogelfibel mit Stein- 

einlage und setzt sie zwischen 500 und 550 an47. H. Ktihn datiert einen Fund, in dem 

eine Fibel dieser Art vorkommt, zwischen 525 und 5 5 0 48. K. Bbhner verweist diesen 

Fibeltyp (Form der Fibeln C 14 b)49 in die Stufe III (525-600), wobei ihr Beginn be- 

reits in Stufe II (450-525) vermutet wird. Fur diese Datierung spricht auch die friihe 

Einstufung von G. Thiry.

Eine runde Fibel mit Almandinzellenwerk und radialen Stegen ist eine Beigabe aus 

Grab 53. Sie ist beschadigt; ihr Durchmesser betrug 2,0 cm. F. Fremersdorf verbffent- 

lichte mehrere Vergleichsstiicke aus Kbln50, die nach seiner Ansicht in der 2. Halfte 

des 6. Jahrh. in die Erde gelangten. Nach K. Bbhner wurde ein gleiches Schmuckstiick, 

bei dem in der Mitte ein Knochenkiigelchen eingesetzt war, zwischen 450-600 ge- 

tragen51.

In Grab 54 hatte man zugleich zwei Fibelpaare mitgegeben. Zwei Biigelfibeln gleicher 

Art, Grbfie und Verzierung lagen in Hbhe der Brust, die Spiralplatten wiesen nach 

Siiden und Siidosten. Von zwei gleichen Tierfibeln ist eine vollstandig, die andere nur 

zur Halfte erhalten. Die beiden Schmuckstiicke sind silber.-vergoldet und lagen in Hbhe 

der Schultern. J. Werner52 datiert Fiinfknopffibeln mit gleichbreitem Fufi in die Zeit 

von 520-550. Nach H. Kiihn53 ist unsere Biigelfibel vergleichbar den Exemplaren mit 

gleichbreitem Fufi, Ranke und Maander; dem Typ 7 (Typ von Bonn), den er von 

525-550 ansetzt. Eine Tierfibel gleich unserem Fund bezeichnet er als ’wahrscheinlich 

laufender LbweC54. Sie steht in Fundzusammenhang mit einer Biigelfibel seines Typus 

10 (mit gleichbreitem Fufi mit umrandendem Kerbschnitt), die nach seiner Ansicht von 

450 bis 500 getragen wurde. K. Bbhner ordnet die Tierfibeln seiner Stufe II (450—525) 

zu, rechnet jedoch damit, dafi sie noch in Stufe III (525-600) vorkommen55. W. A. von

46) K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 19) 113 Taf. 19,4

47) G. Thiry, Die Vogelfibeln der germanischen Volkerwanderungszeit (Bonn 1939) 137 (vgl. als Paral

lele auch Taf. 9 Abb. 102, Fundort Niederbreisig).

48) H. Kiihn, Die germanischen Biigelfibeln der Volkerwanderungszeit in der Rheinprovinz (Bonn 1940) 

131. Ebenfalls vergleichbar 215 Abb. 85 (550 bis 650).

49) K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 19) 99.

50) F. Fremersdorf, Das frankische Reihengraberfeld Kbln-Miingersdorf (Berlin 1955) Taf. 21, Grab 

122,7 u. 8; Taf. 20, Grab 116,4. Zeitstellung der einzelnen Graber a. a. O. 131 ff. - In Grab 90 Fibel 

und Miinze Justinians I. (t. p. 555).

51) K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 19) 94.

52) J- Werner (vgl. Anm. 28) 34 und Taf. 1; Gruppe II, etwa 520-550.

53) H. Kiihn (vgl. Anm. 48) 107 ff.

54) H. Kiihn a. a. O. 139 Abb. 36 (Fund von Arcy Ste. Restitue—Aisne, Grab 1747; verschollen).

55) K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 19) 112 f.
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Jenny weist ahnlich stilisierte kleine Tierfibeln dem 6. Jahrh. zu56. Vergleiche auch eine 

ostgotische Schnalle aus Silber mit ahnlicher Tierdarstellung aus Siidrufiland57.

Zwei unterschiedliche Fibeln begegneten uns am Westende von Grab 69. Das eine 

Schmuckstiick ist eine silbervergoldete S-Fibel. Das Mittelfeld tragt eine rechteckige 

Almandineinlage. Einlagen der Vogelaugen und von zwei Kreissegmenten diirften in 

alter Zeit verlorengegangen sein. A. Steeger legt eine S-Fibel, deren Mittelfeld eine 

viereckige Steineinlage getragen hat, ’aus dem Graberbezirk des sechsten Jahrhunderts' 

von Krefeld-Gellep vor58. Als Vergleichsstiick mbchten wir auf eine Fibel aus Rit

tersdorf Grab 46 hinweisen, die sich von unserer jedoch dadurch unterscheidet, dab die 

beiden Kreissegmente fehlen. K. Bbhner bezeichnet sie als Typ C 15 und verweist die 

S-Fibeln insgesamt in die Stufen II und III (etwa 450-600)59. In die gleiche Zeit da- 

tiert er kleine Metallscheibenfibeln mit almandinbelegter Mitte60. Die Gleichaltrigkeit 

beider Fibeln wird dadurch erneut bewiesen, dab sie in unserem Grab 69 zusammen 

vorkommen. Die Metallscheibenfibel aus Lamersdorf hat auber der almandinbelegten 

Mitte ein bogenkreuzfbrmiges Ornament und Kreisaugenmuster. Der Rand der Scheibe 

ist durch einen Kreis betont.

Aus Grab 74 stammt eine Rosettenfibel mit verziertem Mittelfeld. Eine flache Silber- 

scheibe dient als Grundplatte. Um einen Kreis waren 14 Almandinplattchen rosetten- 

artig angeordnet. Darin, um einen im jetzigen Zustand offenen Mittelkreis, befinden 

sich sternartig drei Almandinarme. In den Zwickeln, auf die Grundplatte vertiefl:, sind 

Spiralen und kleine Kreise aus Filigran gelegt. Die Fibel lag in Hbhe der linken Schul

ter. F. Fremersdorf ist der Ansicht, dab zwei Fibeln dieser Art, weil sie abgenutzt 

waren, um 600 in die Erde gelangten61. K. Bbhner gruppiert sie in die Stufe III (525- 

600)62. Geringe Reste einer Rosettenfibel lagen im Nordwestteil des durch den Bagger 

an dieser Stelle gestbrten Grabes 50. Es sind Almandinplattchen in Rosettenteilform 

sowie ein diinnes, goldenes Unterlageplattchen mit eingepragten Quadraten, die mit 

Punkten gefiillt sind. Es diirfte sich um Fragmente einer Fibel der Form Bbhner C 8 

oder C 9 handeln, die beide der Stufe III zugewiesen werden63.

Gegenstande des tag lichen Gebrauchs

Giirtelschnallen wurden sowohl von Frauen als auch von Mannern getragen. In 

Grabern beiderlei Geschlechts kommen Giirtelschnallen vor. Es iiberwiegen schlichte 

Schnallen aus Eisen mit ovalem Biigel und ohne Beschlag. Die eisernen Schnallen haben 

sich schlecht erhalten und liegen teilweise nur in Bruchstucken vor (Grab 48 und 59). 

Sie scheinen Generationen hindurch in unveranderter Form getragen worden zu sein, 

und zwar im 6. und 7. Jahrh. O-fbrmige Schnallen ohne Beschlag aus Bronze liegen 

aus den Grabern 26 und 27 vor. Diejenige aus dem Frauengrab 26 hat einen keulen-

56) W. A. von Jenny (vgl. Anm. 31) Taf. 58. Silbervergoldete kleine Tierfibeln aus Arcy Ste. Restitue 

Grab 2085 und 1082.

57) F. Fremersdorf, Goldschmuck der Vblkerwanderungszeit. Katalog zur Ausstellung der Sammlung 

Diergardt (Koln o. J.) Taf. 9.

58) A. Steeger, Germanische Funde der Vblkerwanderungszeit aus Krefeld (Krefeld 1937) Nr. 33.

59) K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 19) 99 f.

60) a. a. O. S. 96 f.
61) F. Fremersdorf (vgl. Anm. 50) Taf. 19, Grab 101 b,1.2; vgl. auch Grab 91 b mit einer Miinze Justi- 

nians I. (t. p. etwa 555).

62) K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 19) 95 f.

63) K. Bbhner (vgl. Anm. 19) 95 f.
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fbrmig verdickten Dorn und diirfte zur Form der Schnallen Bohner A 2 zahlen64 

(Stufe III, 525-600). Die Giirtelschnalle aus dem Mannergrab 27 ist mit einem pilz- 

fbrmigen Dornschild versehen. Durch die mitgefundenen Beigaben wird sie in die Stufen 

II bis III (450-600) datiert. Ein Giirtelschnallenbiigel aus Bronze, dessen Dorn nicht 

erhalten ist, stammt aus Grab 51. Der Biigel ist rechteckig, flach und nicht verziert. 

Ein nach der Form gutes, allerdings verziertes Vergleichsstiick ist ein Fund aus Ritters

dorf Grab 8, das K. Bohner in die Stufe III (525-600) setzt65.

Scheren aus Eisen sind aus dem Kindergrab 61, dem Mannergrab 78 sowie aus den 

Grabern 51, 59 und 77 von Erwachsenen teilweise nur als Bruchstucke erhalten.

Eiserne Messer sind iiberwiegend in Frauengraber mitgegeben worden (Grab 17, 19, 

26, 53, 80 und 85), seltener bei mannlichen Bestattungen (Grab 27 und 33). Aus Gra

bern, bei denen das Geschlecht der Toten nicht mehr zu bestimmen war (Grab 31, 63 

und 66), liegt je ein Messer vor. Wcgen ihres stark korrodierten Zustandes und weil 

viele Messer in Bruchstucke zerfallen waren, muBten wir meistens auf eine zeichne- 

rische Wiedergabe verzichten. Dennoch lieb sich ein Teil der Messer nach besonderen 

Merkmalen in die Klassifikation von K. Bohner einordnen66. Messer, bei denen Schnei- 

de und Riicken zur Spitze annahernd gleichmabig einbiegen (Form A), wurden in den 

Grabern 17 und 26 gefunden. Sie scheinen vom 5. bis 7. Jahrh. in Gebrauch gewesen 

zu sein67. Andere Messer gehbren zur Form B, wie der Fund aus Grab 27 (450-600), 

und zum Typ C, so aus Grab 63, 66, 80 und 85 (etwa 7. Jahrh.). Fragmente der 3 cm 

breiten Klinge eines eisernen Messers, zusammen noch 15 cm lang, bilden aneinander- 

gelegt einen geraden Riicken mit lappenartigem Vorsprung und wurden aus dem 

Frauengrab 53 geborgen. Sie entsprechen der Form der Messer E, die vermutlich als 

Kiichenmesser gedient haben und daher ausschlieblich in Frauengrabern vorkommen68. 

Zwei Knochenkamme sind Beigaben aus Frauengrab 53 und aus Mannergrab 62. 

Sie sind zweireihig, je einmal grob und einmal fein gezahnt. Beide Kamme sind aus 

rnehreren Teilplatten aneinandergefiigt, die durch im Schnitt halbrunde, verzierte Mit- 

telleisten mittels 5 Nieten zusammengehalten werden.

Zum Inventar der weiblichen Bestattungen gehbren zahlreiche, meist aus Ton gebrannte 

Spinnwirtel (Grab 8, 17, 50, 53 und 69)69. Ein Spinnwirtel aus dunkelbraunem bis 

schwarzem, lignitartigem Material wurde in Grab 85 gefunden.

Pferdegeschirr

Vom Geschirr eines Pferdes liegt aus Grab 62 eine Knebeltrense vor. Sie besteht 

aus vier beweglichen Eisengliedern. Die im Schnitt runden Innenglieder sind durch ein- 

gebogene Ringbsen beweglich miteinander verbunden und je 11,6 und 11,3 cm lang. 

An der aufieren Halfte sind sie tiillenartig verstarkt und 1,3 cm weit durchlocht - 

vermutlich zur Aufnahme von Knebeln aus leichter verganglichem Material (Holz?) -, 

deren Endbeschlage (siehe Abb. 9,3) aus Eisen gefunden wurden. An den Aufienenden, 

wiederum durch Ringbsen verbunden, sitzen die beweglichen Aubenglieder. Ein Aufien-

64) K. Bohner (vgl. Anm. 19) 179 f.

65) K. Bohner (vgl. Anm. 19) 180 f.

66) K. Bohner (vgl. Anm. 19) 214 f.

67) Ch. Muller (vgl. Anm. 11) 223.

68) F. Fremersdorf (vgl. Anm. 50) Taf. 10, Grab 61,1; Taf. 21, Grab 122,2; demzufolge etwa 2. Halfte 

des 6. Jahrh.

69) F. Fremersdorf (vgl. Anm. 50), Vergleichsstiicke fur die Spinnwirtel aus Grab 8, 17 und 69 in Koln- 

Miingersdorf Taf. 5,3: Grab 10; Taf. 23: Grab 131,21; Taf. 19: Grab 101b,20.
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glied ist beschadigt, das andere 1st 6,6 cm lang und endigt in einem breitrechteckigen 

Biigel, der wohl zur Aufnahme eines Riemens diente. Durch den Grabzusammenhang 

mit einer Franziska der Form A diirfte die Trense etwa der Zeit von 450-525 ange- 

horen. Die Knebeltrense ist ein im friihen Mittelalter weit verbreiteter Teil des Pferde- 

geschirrs, doch sind die Knebel, wie die iibrigen Teile der Trense, meist aus Eisen, ge- 

legentlich aus Knochen gefertigt70.

Zusammenfassung

Die Zeitspanne, in der das Graberfeld von Lamersdorf belegt wurde, lafit sich vorerst 

nur mit Vorbehalt angeben. Einerseits konnte ein erheblicher Teil der Graber, der vor 

Beginn der Untersuchung durch den Bagger zerstort wurde, nicht erfafit werden. An- 

dererseits besteht, wie wir oben darlegten, die berechtigte Aussicht, daB die Nekropole 

sich in ein ungefahrdetes, nicht ausgegrabenes Wiesengelande hinein nach Osten fort- 

setzt. Die bisher geborgenen Grabbeigaben gehdren zu den Stufen Bohner II bis IV 

(etwa 450-700); dabei diirfte der Schwerpunkt in Stufe III (525-600) liegen.

Die Ausrichtung der Graber ist unterschiedlich (vgl. Taf. 53). Mehr oder weniger Nord- 

Siid gerichtete Graber sind nicht haufiger iiberschnitten oder uberlagert worden als 

gleichmafiig geostete Bestattungen. Beide Gruppen nehmen aufeinander Riicksicht. Die 

Graber der einen Ausrichtung waren noch bekannt oder an der Erdoberflache sichtbar, 

als die anderen angelegt wurden. Bemerkenswert ist, daB das Inventar verschiedener 

geosteter Bestattungen verhaltnismafiig friih anzusetzen ist, so Grab 23, 27, 53, 54, 62, 

64 und 69 (Bohner Stufe II und III). In das 6. Jahrh. gehdren auch zwei Nord-Slid 

angelegte Graber, Grab 20 und 43 (Bohner Stufe III). Gruppierungen der Bestattungen 

nach Zeitabschnitten oder Sippen lassen sich nicht feststellen. Ob in der iiberwiegenden 

Ostung der Graber christliche Einfliisse bemerkbar werden, wie vielfach behauptet 

wird, ist fraglich. Sollte es so sein, so zeigt das Graberfeld von Lamersdorf ein zahes 

Ringen des Altiiberlieferten mit den neuen Grabsitten. Wir mochten jedoch darauf hin- 

weisen, dab die Nord-Slid gerichteten, ungestorten Graber 11 und 24 — wie mehrere ge

ostete Graber — beigabenlos waren.

Die beigabenlosen Bestattungen sind, wenn wir den Katalog der Graber allein be- 

riicksichtigen, zahlreich. Die Entnahme von Beigaben konnte in vielen Fallen jedoch 

eindeutig nachgewiesen werden. Als wirklich beigabenlos mochten wir nur die in ihrem 

gesamten Umfang vorgefundenen Graber bezeichnen, in denen wir weder eine Stor- 

grube (vgl. Taf. 53, die mit g [gestort] kenntlich gemachten Graber) beobachteten, noch 

deren Spuren der Sarge oder Grabeinbauten versehrt waren. Auch mochten wir die 

fundleeren Graber von Kindern (Grab 4, 24, 49, 55 und 58) - Kinder besaBen 

vielleicht oder wahrscheinlich kein personliches Eigentum - nicht unbedingt in die Kate- 

gorie der beigabenlosen Spatgraber einordnen. Es mag schon nachdenklich machen, 

dab die meisten Kinder ohne Sarg oder Leichenbrett in die Erde gesenkt worden sind 

(Grab 24, 49, 55 und 58). Als beigabenlose Erwachsenengraber bleiben dann nur sieben

70) G. Kossina, Germanische Kultur im 1. Jahrtausend n. Chr., Bd. 1 (Leipzig 1932) Abb. 315; Fundort 

Hintschingen. - J. Werner (vgl. Anm. 28) 59, Taf. 29: Knebeltrense aus Grab 4 von Pfahlheim (etwa 

650-700). - K. Bohner, Die frankischen Graber von Orsoy, Kr. Moers, Bonner Jahrb. 149, 1949, 153 

Abb. 5,1 (s. ebendort Anna. 18). - F. Fremersdorf (vgl. Anm. 50) Taf. 12: Grab 80,8 (etwa 7. Jahrh.). - 

W. Bader, Die Stiftskirche des hl. Viktor zu Xanten, Plane und Lichtdrucktafeln (Kevelaer 1960) Taf. 39 

oben. - H. Dorges, Zu einer Trensenform der Reihengraberzeit. Aus: Arbeits- und Forschungsberichte der 

sachsischen Bodendenkmalpflege Bd. 8, 1960, 350 ff.
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Graber iibrig (Grab 2, 5, 10, 11, 34, 72 und 76), die nahezu liber den gesamten ausge- 

grabenen Teil des Grabfeldes verteilt sind.

Der zu unserem Graberfeld gehdrende Hof oder Weiler diirfte, wie wir oben darlegten, 

in der Nahe der Inde in der Talaue zu suchen sein.

In der Indeaue liegt einerseits die alte Pfarrkirche, die dem hl. Cornelius geweiht ist 

und nach Auflassung des Graberfeldes wohl die spateren Bestattungen an sich gezogen 

hat. Andererseits erhebt sich 200 m nordnordostwarts der Kirche in der Flur ’Am 

EngelshoF ein runder Hiigel, der friiher von Wassergraben umgeben war71. Durch beide 

Anlagen, die Kirche und den im Volksmund sog. ’EngelshoF, diirfte der ungefahre 

Standort der frankischen Wurzel von Lamersdorf sowie der Lotmari villa vom Jahre 

867 angedeutet werden.

Die fruchtbare Bordenzone ostlich der Wurm an Inde, Rur und Erft scheint erst geraume 

Zeit nach dem Ende der romischen Epoche in starkerem MaBe den frankischen Siedler 

angezogen zu haben. Wahrend die hochgelegenen Ldhplatten meist siedlungsfrei blie- 

ben, sind es vor allem die genannten FluEauen sowie deren Seitentaler, heute vielfach 

Trockenrinnen, die den damaligen Wirtschaftsformen entsprechend, die besten Wohn- 

moglichkeiten gestatteten. Das frankische Siedlungsbild machen entsprechend dem 

heutigen Forschungsstand, der noch recht liickenhaft ist, in erster Linie die Nekropolen 

deutlich.

Die petrologische Untersuchung der frankischen Keramik 

von Josef Frechen

Die Untersuchung von Keramik72 von dem frankischen Graberfeld bei Lamersdorf, Kr. 

Duren, fiihrte zu dem folgenden Ergebnis:

Die Scherben sind nach ihrer Mineralzusammensetzung untereinander gleichartig aus- 

gebildet. Der Ton ist fett bis feinsandig und mittelsandig. Als urspriingliche Mineral- 

bestandteile des Tones lieBen sich feststellen: Quarz in unregelmahig eckigen Kbrnern; 

Serizit in feinen Blattchen und Schiippchen; Turmalin von meist griiner, vereinzelt auch 

brauner Farbe; Zirkon, Rutil und opakes Erz.

Als urspriingliche Gesteinsfragmente enthalt der Ton kleine Stiickchen von Quarzit, 

Grauwacken und Tonschiefer. Die eigentlichen Tonminerale, die wegen des Brennens 

rbntgenographisch nicht mehr einwandfrei bestimmt werden konnen, bestanden nach 

der teilweise erkennbaren Form wahrscheinlich aus Fireclay bis Kaolinit. Nach dem 

Diinnschliffbild ist es nicht wahrscheinlich, dafi dem Ton noch Magerungssand zugesetzt 

wurde. Die angegebenen urspriinglichen Minerale sind charakteristisch fur die tertiaren 

Tone am Vorgebirge und entlang dem Nordabfall der Eifel. In einigen Schliffen war 

der Quarz zum Teil mit kieseligen Anwachsstreifen umgeben. Es handelt sich daher 

um Quarz aus Buntsandstein, der dem Ton beigemischt ist. In den zahlreichen Proben 

von Vorgebirgskeramik, die bisher untersucht wurden, sind Buntsandsteinquarze noch 

nicht beobachtet worden. Es ist daher wahrscheinlich, daB es sich bei dem Rohstoff der 

Keramik um Ton vom Nordrand der Eifel handelt, und zwar um Vorkommen aus 

der naheren oder weiteren Umgebung des Nordeifeler Buntsandsteingebietes. Darauf

71) Bonner Jahrb. 159, 1959, 459.

72) Inv.-Nr. 60,391; 60,395; 60,402c; 60,406; 60,409g; 60,411; 60,417; 60,420; 60,428c; 60,428e; 60,432; 

60,435b; 60,439a; 60,444; 60,445b; 60,447; 60,450; 60,451; 60,452b und c.



442 Wilhelm Piepers:

weist auch der Umstand hin, daft unter den Gesteinsfragmenten neben Quarzit noch 

Grauwacke und Tonschiefer vorhanden sind. In dem weiter vom Eifelrand entfernt 

liegenden Vorgebirge enthalten die Tone meist nur Quarzitfragmente, dagegen keine 

Partikel von Grauwacke und Tonschiefer.

Neben den oben genannten urspriinglichen Tonbestandteilen finden wir in den Diinn- 

schliffen vereinzelt sehr frische Kristalle von Sanidin und Plagioklas. Es handelt sich um 

Minerale, die aus den Vulkangebieten der Eifel verweht sind und sich bis nach Belgien 

und Siidholland verfolgen lassen. Sie treten im allgemeinen nur in den obersten Boden- 

schichten auf. Aus der Anwesenheit dieser Minerale in der Keramik kann man schlieben, 

dab Ton verwendet worden ist, der an der Oberflache anstand.

Eine rbmische Wasserleitung

Bei der Ausgrabung auf dem frankischen Graberfelde westlich Lamersdorf wurde auch 

eine rbmische Wasserleitung untersucht. An verschiedenenStellen iiberschnitten frankische 

Graber (Grab 30, 44, 56 und 65) die rbmische Anlage (vgl. Taf. 53). Wir konnten nach- 

traglich feststellen, dab die Wasserleitung bereits vor nahezu hundert Jahren entdeckt 

und in so vorbildlicher Weise von R. Pick beschrieben wurde73, dab wir seinen Bericht 

nicht vorenthalten mbchten: ’...in der Nahe eines Hohlweges, der sich hier von der 

Weisweiler — Indener Strabe nach Norden (in der Richtung auf Lohn zu) abzweigt. 

Seitlich von diesem Hohlweg, etwa 150 Schritt von dem Corneliuskapellchen entfernt, 

befindet sich eine Lehmgrube, in welcher um 1865 in der Tiefe von ca. 1 m eine rb

mische Wasserleitung entdeckt wurde. Sie war aus Tonrbhren hergestellt, die eine lichte 

Weite von 13 bis 14 cm hatten und in einer viereckigen Umhullung von Kleierde sta- 

ken. Der Lauf der Wasserleitung ging, den Hohlweg durchschneidend, von Siidwesten 

nach Nordosten/

Abgesehen von der lichten Weite der Rohre, die wir mit 9 cm feststellten, ist die Be- 

schreibung zutreffend. Erganzend seien noch einige Ergebnisse unserer Untersuchung 

angefiigt. Fur den Bau der Wasserleitung wurde ein sorgfaltig abgesteckter, steil ge- 

bbschter und 1,2 m tiefer Graben mit einer flachenSohle ausgehoben (siehe S. 468 Abb. 14). 

Die ziegelrot gebrannten Rohre lagen vbllig eingeschlossen in einem Bett aus reinem 

festgestampftem Ton (Taf. 54). Sie waren mit absatzartig eingezogenen Muffen versehen 

und aneinandergeschoben. Ihre Lange betrug 85 bis 87 cm, der aubere Durchmesser 

15 bis 17 cm. Ein Gefalle der Leitung war mit blofiem Auge nicht festzustellen. Ein 

Feinnivehement, das von der Markscheiderei der Rheinischen Braunkohle zu Eschweiler 

durchgefiihrt wurde, ergab fur die Sohle der Rohre auf einer Strecke von 45 m ein 

Gefalle von 113,236 m auf 113,210 m ti. NN, und zwar von Siidsiidwesten nach 

Nordnordosten. Die Anlage verlief also in Flufirichtung und in etwa parallel mit der 

Inde. Die Leitung diirfte dazu gedient haben, einen rbmischen Gutshof mit Wasser zu 

versorgen.

Schliefilich sind noch einige bandkeramische Gruben zu erwahnen, die im Bereich des 

Graberfeldes aufgedeckt wurden (Taf. 53). Sie stehen wahrscheinlich im Zusammenhang 

mit einer bandkeramischen Siedlung, die Kreispfleger Gerhards, Duren, vor Jahren 

250 m nordwestlich der Kirche von Lamersdorf ausfindig gemacht hat74.

73) Bonner Jahrb. 75, 1883, 189 f.

74) Bonner Jahrb. 151, 1951, 161.
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Abb. 2. Lamersdorf. 1 Grab 1; 2 Grab 12; 3 Grab 9; 4 Grab 13; 5.6 Grab 14; 7 Grab 8; 8 Grab 15. 

Mafistab 1 : 3.

Katalog der Graber und Funde

In den meisten Grabern waren die Skelette vbllig vergangen. Die Grabsohlen waren 1 bis 3 cm 

stark mit feinem, grauem bis blaugrauem Letten bedeckt. Ausnahmen bei vereinzelten Grabern 

werden bei der Beschreibung besonders vermerkt.

Grab 1 (Inv. 60,391). (Durch Raubgrabung und BaggeraufschluB gestbrt) Grabgrube L. 

2,50 m; Br. nicht mehr feststellbar; T. 1,30 m. Sarg oder Holzeinbau L. 1,75 m; Br. noch 1,0 m 

(gestbrt).
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Feuersteinabschlag mit Schlagbuckel ohne weitere Bearbeitung; L. 4,1 cm. - Vorgeschicbtliche 

Scherbe eines grobwandigen Gefafies, wohl Bandkeramik. - Scherben eines Knickwandtopfes, 

geglattet und reduzierend gebrannt, davon eine Scherbe mit ausbiegendem Rand; unter dem 

Rand schwacher umlaufender Wulst und flache Rillen (Abb. 2,1). (Fiillung der Grabgrube).

Grab 2 (iiberschneidet Grab 3). Grabgrube 1,88 x 0,96 m; T. 0,80 m. Holzeinbau 

1.46 x 0,50 m; die senkrecht stehenden Planken einzeln eingebaut, sie reichten 5 cm tiefer als 

Grabsohle, kein Bodenbrett. Je ein Ende der Langsbretter reichte bis in die Bbschung der 

Grabgrube, die wenig muldenformig gestaltet war. Vom Skelett linker Arm- und beide Un- 

terschenkelknochen als Schatten erkennbar.

Keine Funde.

Grab 3 (durch Baggergrube gestort, von Grab 2 iiberschnitten). Grabgrube Br. 1,65 m;

T. 0,80 m. Sarg oder Holzeinbau 0,84 m breit.

Keine Funde.

Grab 4, Kindergrab. Grabgrube 1,25 x 0,60 m; T. 0,75 m. Sarg 0,84 x 0,22 m.

Keine Funde.

Grab 5 (iiberschneidet Grab 6). Grabgrube 2,0 x 1,1 m; T. 0,90 m. Sarg 1,40 x 0,54 m.

Keine Funde.

Grab 6 (Inv. 60,392) (W-Ende von Hohlweg, O-Ende von Grab 5 iiberschnitten). Grab

grube Br. 1,10 m; T. 1,0 m.

Einige gelbgraue, wenig hart gebrannte, wohl zum Pingsdorfer Horizont gehbrende Scherben 

(Fiillung der Grabgrube).

Grab 7 (iiberschneidet Grab 16, durch Raubgrabung gestort). Grabgrube 2,56 x 1,18 m; 

T. 1,05 m. Sarg L. noch 2,0 m; Br. 0,82 m.

Keine Funde.

Grab 8 (Inv. 60,393 a und b), Frauengrab (iiberschneidet Grab 15; wird von Grab 9 iiber- 

lagert). Grabgrube 2,12 x 0,91 m; T. 1,10 m. Keine Spur von Sarg oder Grabeinbau.

Doppelkonischer, graublauer, reduzierend gebrannter Spinnwirtel, groflter Dm. 3,3 cm (Ost

ende). Abb. 2,7. Vom gleichen Grabende Perlen aus opakem Gias. Eine 8-gliedrige dunkelblaue 

Reihenperle in Form einer gegliederten Rohre; L. 1,8 cm. 13 kleine zylinderfbrmige griine Per

len; groflter Dm. 2 mm. Eine kugelige gelbliche Glasperle; auflerer Dm. 5 mm.

Grab 9 (Inv. 60,394), Mannergrab (iiberschneidet die Graber 8, 15 und 18; durch Raub

grabung gestort). Grabgrube 2,65 x 1,25; T. 1,15 m. Sarg 2,40 x 0,85 m.

Eisernes Beil; groflte L. 17,5 cm (O-Ende). Abb. 2,3 (Form des Beiles: Trier a. a. O. Taf. 32,5).

Grab 10. Grabgrube 2,36 x 0,90 m; T. 1,10 m. Sarg 2,0 x 0,74 m.

Keine Funde.

Grab 11 (mit Holzkammer und Sarg, Nord-Siid gerichtet). Grabgrube 2,42 x 1,75 m; T. 

1,45 m. Holzerne Grabkammer 2,25 x 1,10 m. Sarg 1,96 m; Br. am S-Ende 0,60 m, am N- 

Ende 0,50 m. Kammerwande wurden in 0,95 m Tiefe, die Sargbretter in 1,25 m Tiefe als 

2 bis 3 cm graue bis graubraune, humose Streifen sichtbar. AmN-Ende desGrabes zwischen Sarg- 

und Kammerbrett auf Grabsohle grofler Sandsteinbrocken. An der W-Seite, an Kammer- und 

Grabgrenze, war eine runde, pfostenloch-artige Eintiefung von 0,8 m unter Obfl. bis zur Grab

sohle zu beobachten, Dm. 0,30 m.

Keine Funde.
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Grab 12 (Inv. 60,395), Kindergrab (nach Lage der Funde gestort). Kurzes breites Grab. 

Grabgrube 1,50 x 1,15 m; T. 1,05 m. Holzeinbau 1,30 x 0,90 m.

Scherben eines friihmittelalterlichen, schwach und oxydierend gebrannten GefaEes (Grabfiil- 

lung); Rand rund nach auEen biegend mit rundlich abgestrichener Lippe (Abb. 2,2). — Scher

ben grober, unverzierter Bandkeramik, darunter eine Wandscherbe mit Knubbe (Grabfiillung).

Grab 13 (Inv. 60,396) (nach Lage der Beigabe gestort). Grabgrube 2,08 x 1,06 m; T. 1,05 m. 

Von Sarg oder Grabeinbau keine Spuren.

RohrenausguEkanne mit Standplatte, Bandhenkel und kleeblattformiger Ausgufitiille; Hals 

steil, Rand leicht nach aufien gebogen (Abb. 2,4 und 4 a). Obfl. dunkelgrau glanzend, reduzie- 

rend gebrannt; auf der Schulter schwach eingetieftes Wellenband. H. 14,5 cm; grofiter Dm. 

19,6 cm (als Scherben verstreut in Grabfiillung).

Grab 14 (Inv. 60,397 a-g), Kindergrab (kleine Kammer aus Holz). Grabgrube 1,60 x 1,0 m; 

T. 0,70 m. Umrisse einer Grabkammer bei 0,60 m Tiefe von den Umrissen eines kleinen Sarges 

gut zu trennen. Langsbretter der Grabkammer nach Osten iiber Querbrett iiberstehend; west- 

liches Querbrett iiber Langsbrett nach Siiden iibergreifend. Grabkammer 1,35 x 0,57 m; Sarg 

0,84 x 0,50 m.

Knickwandtopf, Form Trier B 3 b, mafiig schlank mit etwa gleichhoher Ober- und Unterwand. 

Wenig iiber dem Bauchknick verlauft ein Fries von eingestempelten Kreismustern, dariiber eine 

2V2 mal spiralig, darunter eine 1 mal umlaufende Rille. Der Rand ist wenig nach auEen ge

bogen, rundlich abgestrichene Lippe. Der Ton ist reduzierend gebrannt, grau, an der Ober- 

flache wenig glanzend (Abb. 2,6). H. 13,0 cm; groEter Dm. 14,6 cm. (Siiddstlich des Sarges 

in Kammer). - Rottonige Schiissel, dickwandig mit Standring; konisch ansteigende untere 

Wand, mit leichtem Knick iibergehend zur oberen steilen, wenig ausladenden Wand mit gerun- 

detem Rand; GefaEhaut abgewittert (Abb. 2,5). H. 6,0 cm; oberer Dm. 13,0 cm (in SO-Ecke 

des Sarges). - Eisenreste, vermutlich von Schere und Pfeiltiille (in Schiissel). - Eisenstiicke, ver- 

mu tlich eines Messers (O-Ende Grabkammer). - Bruchstiicke eines Eisenmessers mit Griff angel; 

zusammen 14,5 cm lang (im Sarg, Brusthohe). - Klingenkratzer aus Feuerstein mit sorgfaltiger 

Retusche an den Langseiten, eine Schmalseite rund zugearbeitet (im Sarg, etwa Brusthohe), 

wohl bandkeramisch. Miinze, Ostgoten, Theoderich 493-526 mit Vs. K. Anastasius I. 491-519; 

Halbsiliqua. Mzst. Ravenna (Kraus 38) (etwa in Hbhe des Kopfes).

Grab 15 (Inv. 60,398 a und b), Mannergrab (durch die Graber 8 und 9 groEenteils gestort). 

Spuren eines Sarges als 2 cm breite graue Streifen in der NO-Ecke erhalten; T. 1,05 m.

Eisernes Beil, Form Trier Taf. 32,4—5; am Schaftloch sekundar geknickt (Abb. 2,8). L. 17,0 cm. 

(Im O-Ende des Sarges). - Etwa 4 cm langer, nicht bestimmbarer Bronzerest (in SO-Ecke des 

Sarges).

Grab 16 (Inv. 60,399), Mannergrab (von Grab 7 iiberschnitten gestort durch Raubgrabung). 

Spur von Langsbrett des Sarges als braungrauer Lettestreifen erkennbar. Grabgrube L. 2,40 m; 

T. 1,0 m.

Scherben der Oberwand eines Knickwandtopfes, reduzierend grau bis blaugrau gebrannt, 4 ein- 

getiefte Horizontalrillen. - Kleinere Eisenreste, darunter geschlitzte Tulle einer Pfeilspitze 

(Grabfiillung).

Grab 17 (Inv. 60,400 a-c), Frauengrab (durch Boschung eines Hohlweges groEtenteils ge- 

stort). Grabgrube T. 1,0 m. NO-Ecke eines Sarges erkennbar.

TS.-Schale mit Standring und schwach nach innen geneigtem Steilrand, GefaEhaut abgewittert 

(Abb. 3,1). H. 4,0 cm; grbfiter Dm. 15,6 cm. Romische Keramik des 4. Jahrh. (in NO-Ecke 

des Sarges). - Doppelkonischer Spinnwirtel, grau bis dunkelgrau, reduzierend gebrannt (Abb.
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Abb. 3. Lamersdorf. 1-3 Grab 17; 4 Grab 20; 5 Grab 21; 6-8 Grab 23; 9 Grab 25. 

Mafistab 1 : 3.

3,2). H. 2,2 cm; grofiter Dm. 3,6 cm (in NO-Ecke des Sarges). - Eisernes Messer, Griffangel ab- 

gebrochen (Abb. 3,3). L. noch 11,6 cm; grobte Br. 1,3 cm (in der linken Hiifte).

Grab 18 (durch Grab 9 grofitenteils gestort).

Grabgrube Br. 0,65 m; T. 1,0 m. Keine Spuren von Holzeinbau oder Sarg.

Keine Funde.

Grab 19 (Inv. 60,401 a-c), Frauengrab. Grabgrube 2,10 x 1,00 m; T. 0,90 m. Sarg 1,85 x 

0,55 m. Kopf und Arme des Skelettes als Schatten sichtbar.

Bronzereste eines Armringes, im Schnitt rund; grb^te Dicke 0,5 cm; langstes erhaltenes Stuck
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3.1 cm (am rechten Unterarm). - Kleine Eisenreste, wohl einer Schnalle (in Hohe des Bek- 

kens). - Eisenreste eines kleinen Messers (etwa in Hohe des linken Knies).

Grab 2 0 (Inv. 60,402 a-c), Mannergrab (nach Lage der Beigaben gestbrt; Nord-Siid ge- 

richtet). Grabgrube 2,50 x 1,25 m; T. 0,90 m. Kammerartiger Grabeinbau 2,10 x 1,0 m.

Eiserne Bartaxt, Form Trier B; am Schaftloch gebrochen (Abb. 3,4)- L. 15,5 cm; Schneide 

13 cm (S-Ende des Grabes). - Reste einer eisernen Pfeilspitze, Form Trier A; zusammengelegt 

10,8 cm lang (wenig sudbstlich der Grabmitte). — Bodenstiick eines oxydierend schlecht ge- 

brannten, rauhwandigen und mit Quarzkbrnchen gemagerten friihmittelalterlichen Gefafies, 

wohl eines Knickwandtopfes (in NO-Ecke des Grabeinbaues). - In der naheren Umgebung, 

in der Grabfiillung, Scherben des gleichen Gefafies. Unmittelbar liber dem Wandknick und 

unter dem wenig ausbiegenden Rand je ein 1,8 cm breites umlaufendes Karoband (Gefafi auch 

zeichnerisch nicht rekonstruierbar).

Grab 2 1 (Inv. 60,403 a und b), Mannergrab (iiberlagert Grab 22). Grabgrube 2,40 x 0,70 m; 

T. 0,60 m. Keine Spur von Sarg oder Holzeinbau.

Eiserne Schnalle, unverziert und ohne Beschlag; 4,5 x 3,2 cm. Dorn im Schnitt etwa halb- 

rund. Der Biigel bildet ein Rechteck mit - in jetzigem Zustand - gerundeten Ecken (Abb. 3,5} 

(Grabmitte). - Langlicher Eisenrest; wahrscheinlich Bruchstiick einer Pfeilspitze; L. 6,7 cm 

(etwa in Hohe des linken Oberschenkels).

Grab 2 2 (Inv. 60,404 a-c) (von Grab 21 iiberlagert). Grabgrube 2,90 x 1,60 m; T. 1,0 m. 

Auf der S- und O-Seite entlang der Grubenwand Spuren von Brettern.

Ein im Schnitt halbrunder Bronzedorn einer Schnalle, dabei kriimelige kleine Eisenstiickchen, 

wohl des zerfallenen Biigels (Grabmitte). — 3,1 cm langer Feuersteinabschlag mit Schlagspuren 

(etwa Brusthbhe).

Grab 2 3 (Inv. 60,405 a-f), Madchengrab. Grabgrube 1,40 x 1,32 m; T. 0,85 m. Sarg oder 

Holzeinbau L. 1,12 m; Br. am W-Ende 0,76 m, am O-Ende 0,72 m. Vom Skelett Schadel er- 

halten; jedoch briichig.

Knickwandtopf, breit, mit hoher Unter- und niedriger Oberwand; Form Trier Bia. Redu- 

zierend dunkelgrau bis schwarz gebrannt. Die Oberflache ist matt, geglattet. Vom Wandknick 

bis zum wenig ausbiegenden Rand spiralformig umlaufende Rillen (Abb. 3,7). H. 11,5 cm; 

grbfiter Dm. 18,3 cm (in SO-Ecke des Sarges). - Knickwandtopf, schlank mit hoher Unter- und 

niedriger Oberwand; Form Trier Bib. Reduzierend grau bis graublau gebrannt, starkwandig. 

Uber dem Wandknick vier spiralformig umlaufende Rillen; dariiber halbrunder Wulst. Hoher 

auswarts geschwungener Hals mit rundlicher Lippe (Abb. 3,8). H. 11,5 cm; grbfiter Dm. 

13,0 cm (in SO-Ecke des Sarges).

Eiserne Schnalle ohne Beschlag mit im Schnitt rundem und gebogenem Dorn; Form Trier A. 

Biigel ist schmal-oval; aufiere Mafie 3,5 x 2,7 cm (Grabmitte, Hohe Becken). - Zwei aneinan- 

derpassende, rundliche Eisenstiicke, an einem Ende eingebogen. Dm. etwa 0,7 cm; L. zus.

10.1 cm. Schlussel? (Etwa Hohe linkes Knie). - Perlen: 2 fiinfgliedrige, silbrig glanzende Per- 

len. L. 1,7 cm; Dm. 0,3 cm. Von weiteren gleichartigen Perlen — teilweise aus blaulichem bis 

griinlichem Gias - vier-, drei-, zwei- und eingliedrige Fragmente. 12 Bernsteinperlen, ringfbr- 

mig, flach und vieleckig gearbeitet. 12 gelbe ringfbrmige und kurz-zylinderfbrmige Perlen aus 

opakem Gias. 2 griinliche ringfbrmige Perlen aus opakem Gias. 15 ring- und zylinderfbrmige 

braune Perlen aus opakem Gias. 7 kleine kugel- und zylinderfbrmige dunkelblaue bis schwarze 

Perlen aus opakem Gias; Dm. etwa 0,3 cm. Mehrere Bruchstiicke von Perlen der gen. Arten 

(in SO-Ecke des Sarges). - Sturzbecher aus diinnem griinlichem Gias, Form Trier A. Der Rand 

biegt nach oben aus und wird zur rundlichen Lippe etwas starker (Abb. 3,6). Randdm. 7,5 cm; 

H. 11,1 cm. (Fufiende).
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Abb. 4. Lamersdorf. 1—4 Grab 26; 5—7 Grab 27. 

Mallstab 1 : 3.

Grab 2 4 (Inv. 60,406), Kindergrab (fast N-S gerichtet; iiberschneidet bandkeramische 

Grube). Grabgrube 1,44 x 0,44 m; T. 0,85 m. Keine Spur von Sarg oder Holzeinbau.

Keine Beigaben. — Aus der Grabfiillung Feuersteinabschlage und -klingen; Fragment einer 

Schlagkugel aus Feuerstein. Scherben grober und feiner Ware sowie eine verzierte Scherbe der 

jtingeren Linearbandkeramik.

Grab 2 5 (Inv. 60,407 a-c), Mannergrab (dutch Raubgrabung gestdrt). Grabgrube 2,40 x 

1,30 m; T. 1,20 m. Sarg 2,0 x 0,88 m.

Eisenreste einer schlankovalen Pfeilspitze, zusammengelegt noch 9 cm lang, Tillie fehlt, daran 

haftet 2,0 cm langes Bronzeplattchen, nicht bestimmbar (etwa Hbhe linker Oberarm). - Eisen- 

stiick, leicht gebogen; 11,2 cm lang; 1,7 cm breit; etwa 0;,3 cm stark (im Sarg, rechtes Full-
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ende). - Bruchstiicke einer eisernen Lanzenspitze mit Schlitztlille. Spitze oval, maBig schlank 

(Abb. 3,9. - Gedrungener als Form Trier A 4; Blattform zu vergleichen mit Trier Taf. 29,4, dort 

jedoch mit Ganztiille). (Im Sarg, rechtes FuBende).

Grab 2 6 (Inv. 60,408 a-f), Frauengrab (nach Lage der Beigaben gestbrt; iiberschneidet band- 

keramische Grube). Grabgrube 2,16 x 1,25 m; T. 1,20 m. Holzeinbau 1,88 x 1,05 m.

Knickwandtopf, mit Miindung nach unten, Form Trier B 3a; geglattet und reduzierend grau 

bis schwarzgrau gebrannt, etwa gleichhohe Ober- und Unterwand. Vom Wandknick bis Hals 

mit spiralig umlaufenden Rillen bedeckt; schwacher auswarts gebogener Rand mit rundlicher 

Lippe (Abb. 4,4). H. 9,5 cm; grbBter Dm. 14,4 cm (in SO-Ecke des Sarges). - Knickwand

topf, in Scherben, Form Trier Bia. Geglattet und reduzierend dunkelgrau bis graublau ge

brannt. Niedrige Oberwand, liber dem Wandknick zwei Rillen, liber diesen im rechten Winkel 

zueinander angeordnete doppelte Karoreihen in Zickzackmuster; in den Zwickeln je zwei kon- 

zentrische Karo-Kreise; liber diesem Ziermuster eine umlaufende Rille. Hoher GefaBhals, aus- 

biegender Rand mit runder Lippe (Abb. 4,1). H. 17,6 cm; grbBter Dm. 24,0 cm (etwa Brust- 

hbhe). - 26 Bernsteinperlen bis zu einem grbBten Dm. von 0,9 cm. Tells scheibenfbrmig flach, 

teils vieleckig und vielgestaltig bis etwa tonnenfbrmig gearbeitet; einige Bruchstiicke von Bern

steinperlen. - Schnalle aus Bronze mit keulenfbrmigem Dorn, ohne Beschlag, Form Trier A 2. 

Der Bligel ist oval; auBere Malle 4,1 x 2,7 cm; Dorn 3,5 cm lang. Spitze liber dem Biigel ein- 

gebogen (Grabmitte) (Abb. 4,3). — Eisenmesser in Bruchstiicken, zusammengelegt, etwa Form 

Trier A. L. noch 15 cm; grbBte Br. 2,1cm; Griff angel etwa 6 cm lang (Hbhe linkes Knie). - 

Sturzbecher aus grlinlich-gelbem dlinnem Gias mit schwachen Vertikalrippen, in Scherben; 

Form der Sturzbecher Trier A. Oberer Dm. 6,1 cm. Vom ausgezogenen spitzen Boden schwin- 

gen die Becherwande bis zur Mitte der Hbhe der GefaBwande ein und biegen zum Rand hin 

wenig rundlich aus (Abb. 4,2). (Etwa in Brusthbhe, im zerstorten Knickwandtopf).

Grab 2 7 (Inv. 60,409 a-g), Mannergrab (vom zerstorten Grab 28 iiberschnitten). Grabgrube 

2,58 x 1,60 m; T. 1,30 m. Holzkammer 2,24 x 1,08 m; sargahnliche Unterteilung 2,24 x 0,66 m 

(Spuren eines Bodenbrettes). Vom Skelett des Toten Kopf als Schatten im W-Ende erkennbar. 

Schmalsax, Form Trier A 1. Die Griff angel verbreitert sich zur Klinge hin und geht mit schwa- 

chem Absatz in den Klingenrlicken liber; zur Schneide hin mit schragem Knick abgesetzt (Abb. 

4,7). Erhaltene Lange 31,5 cm; Schneide 3,4 cm breit. (Schrag liber Becken, Griffangel nach 

SW.). - Schilddornschnalle aus Bronze ohne Beschlag, Form Trier A 6. Der Bligel ist oval; 

Spitze zum Bligel hin eingebogen (Abb. 4,5). Grbfite L. 3,6 cm; L. des Domes 3,5 cm (Hbhe 

rechte Hlifte). - Bruchstiicke eines eisernen Messers mit Griffangel, Form Trier B; zusammen

gelegt L. 19,0 cm; Griffangel 5,5 cm lang; grbBte Klingenbreite etwa 3 cm (linke Hiifte). - 

Bronzemiinze, stark oxydiert, nicht bestimmbar; Dm. noch 1,4 cm; (im Mund des Toten). Krone 

eines Backenzahnes durch Oxyd der Miinze grim gefarbt. - Flaches Eisenbruchstiick, etwa drei- 

eckig; nicht bestimmbar; L. 3,8 cm (Oberkbrper). - Feuersteinabschlag mit Schlagbuckel, an 

2 Stellen kleine Abschlage oder Retuschen; L. 3,3 cm (Oberkbrper). - Scherben eines Knick - 

wandtopfes, geglattet und reduzierend grau bis graublau gebrannt (Abb. 4,6). Oberteil rekon- 

struierbar: liber dem Wandknick 4 spiralig umlaufende Rillen, dariiber 2 cm breite Zone mit 

FiinfpaBstempeln, in der Mitte erhabener Kreis, nach oben 41/2 mal spiralig umlaufende Ril

len, gefolgt von einem Zickzackmuster, hergestellt mit einem doppelreihigen Karostempel 

(2x8 Karos). Unter dem schrag ausladenden Rand wiederum 4 mal spiralig umlaufende Ril

len (FuBende Sarg, gestbrt).

Grab 2 8 (fast ganzlich gestbrte Bestattung mit Steinsetzung; liberlagerte Grab 27; N-S ge- 

richtet). Grabgrube, Br. 0,68 m, liber Sohle noch feststellbar; T. 1,12 m. Grabwande waren aus- 

gekleidet mit Steinsetzung - roter Sandstein, Grauwacke, Gerbllsteine.

Keine Funde.
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Grab 29 (Inv. 60,410 a und b) (gestbrt durch Raubgrabung). Grabgrube 2,30 x 1,42 m; 

T. 1,20 m. Nur auf der N-Seite Spuren eines Brettes von Sarg oder Grabeinbau auf 1,60 m L. 

Auf der S-Seite, aufierhalb des Grabes, rundes Pfostenloch bis zur Tiefe der Grabgrube; 

Dm. 0,18 m.

Eisen, flach, etwa 0,5 cm stark, i. d. Form eines gleichschenkligen Dreiecks. Schenkel je 3,8 cm,

Abb. 5. Lamersdorf. 1 Grab 30; 2.3 Grab 33; 4 Grab 35; 5 Grab 39.

5.5 a Mafistab 1 : 1, sonst Mafistab 1 : 3.

Basis 6,6 cm; wohl Schlageisen fur Feuerzeug (Hdhe linke Hiifte). - Drei kleine, reduzierend 

gebrannte unverzierte friihmittelalterliche Scherben, wohl eines Knickwandtopfes (verstreut 

in Grabfiillung).

Grab 3 0 (Inv. 60,411) (gestbrt durch Raubgrabung). Grabgrube 2,55 x 1,62 m; T. 1,30 m. 

Sarg oder Holzeinbau nur in S- und O-Teil festzustellen. Br. 1,12 m; beobachtete L. 1,80 m. 

Wand- und Bodenscherben eines grofien Knickwandtopfes. Graue bis blaugraue, geglattete und 

reduzierend gebrannte Ware. Erne grbfiere Wandscherbe mit wellenfbrmig umlaufendem Zier- 

band aus 3 Rillen, dariiber horizontal umlaufende Rille und unter dem rund ausbiegenden 

Rand umlaufender Wulst (Abb. 5,1) (Fiillung der Stbrgrube).
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Grab 3 1 (Inv. 60,412 a-d) (durch neuzeitliche Rohrleitung am SO-Ende geringfiigig ge- 

stort). Grabgrube 2,44 x 1,40 m; T. 1,60 m. Sarg oder Grabeinbau 2,18 (mittl. MaB) x 1,10 m 

(trapezfdrmig).

Eisenreste; stark oxydiert und zerfallen, teilweise mit bronzenen Nietkopfen, 5 einzelne halb- 

kugelige Nietkopfe, nach Lage wohl einer Giirtelschnalle oder eines -beschlags (Grabmitte). — 

Reste eines Eisenmessers mit Ansatz einer Griffangel, Form nicht rekonstruierbar. Auf einer 

Breitseite der Klinge geringer Abdruck von Gewebe (verstreut am Ostende). - Honiggelbe 

Scherben eines Sturzbechers mit spitzausgezogenem Boden; eine kleine Wandscherbe mit Ver- 

tikalrippen (SO-Ecke des Grabeinbaues oder Sarges). - Feuersteinklinge, ein Schmalende sorg- 

faltig retuschiert; an seiner Langseite unregelmaBige Abschlage. L. 6,0 cm; grbBte Br. 2,0 cm. 

Vielleicht bandkeramisches Artefakt als Feuerzeug eines Franken in sekundarer Verwendung 

(Grabmitte, bei den Eisenresten).

Grab 3 2 (Inv. 60,413) Grabgrube 2,18 x 1,16 m; T. 1,30 m. Keine Spur von Sarg oder Holz- 

einbau, nur auf Grabsohle Spuren eines Leichenbrettes.

GebiB: 10 Zahne eines Pferdes, die z. T. noch gebiBartig-gegenstandig im lehmigen Erdreich 

steckten (Bestimmung nach: E. Hue, Musee osteologique [Paris 1907] Taf. 55) (O-Ende des 

Grabes).

Grab 3 3 (Inv. 60,414 a-c), Mannergrab (durch Raubgrabung gestort). Grabgrube 2,65 x 1,68; 

T. 1,40 m. Holzeinbau oder Sarg 2,16 x 1,20 m.

Rbhrenausgufikanne, Form Trier B 7; mit geknickter Wand und kleeblattformigem AusguB; 

Henkel fehlt (Abb. 5,3 und 3 a). Ton geglattet und dunkelgrau bis graublau reduzierend ge- 

brannt. Eingestempeltes Rollradchenmuster 6 mal umlaufend. Unter dem ausbiegenden Hals 

umlaufender Wulst. H. 16,2 cm; grofiter Dm. 19,3 cm (O-Ende des Holzeinbaues). - Eiserne 

Lanzenspitze mit Ganztiille und schlankovalem Blatt, Form Trier B 1 (Abb. 5,2). L. noch 

27,5 cm; grbBte Blattbr. 2,8 cm (SO-Ecke des Grabeinbaues, Spitze nach O). - Eisenreste von 

verschiedenen Stellen der Grabfiillung, darunter 7,6 cm langes Bruchstiick der Klinge eines 

Messers, Form Trier B.

Grab 3 4. Grabgrube 1,90 x 1,22 m; T. 1,20 m. Keine Spuren von Holz eines Sarges oder 

Grabeinbaues. Grabsohle mit diinner Eisenoxydschicht iiberzogen; dariiber 2 cm starker 

Letten.

Keine Funde.

Grab 3 5 (Inv. 60,415 a-c) (durch Raubgrabung gestort). Grabgrube L. 2,45 m; Br. am 

W-Ende 1,25 m, am O-Ende 1,60 m; T. 1,20 m. Holzeinbau oder Sarg 2,20 m x 0,85 m, 

teilweise gestort.

Eisenreste, stark oxydiert und briichig. Darunter diinne halbkreisformige Scheibe von 3,3 cm 

Dm., mit 2 flachrunden Nietkopfen aus Bronze von etwa 0,5 cm Dm. - Im Schnitt runder 

Eisenstift mit eingebogener Ose; noch 5,7 cm lang (Grabmitte). - Bodenteil eines Topfes mit 

abgerundetem Bauchknick (Abb. 5,4). GefaB war reduzierend grau bis dunkelgrau, teilweise 

fleckig gebrannt. H. noch 7,8 cm (Fiillung der Stbrgrube, ostlicher Teil). - Feuersteinklinge; 

beide Langsseiten und ein Klingenende retuschiert. L. 4,9 cm; grbBte Br. 1,7 cm (Grabmitte). 

Wohl bandkeramisch.

Grab 3 6 (Inv. 60,416 a-e) (nach Lage der Funde durch Raubgrabung gestort). In grofier 

Grabgrube eingebaute Holzkammer; Bestattung innerhalb der Kammer auf Leichenbrett. 

Grabgrube 2,55 x 1,56 m; T. 1,55 m. Grabkammer 2,40 x 1,42 m; Leichenbrett im N-Teil der 

Kammer 2,40 x 0,80 m.

Ein Paar Bronzebeschlage, vermutlich von einem sehr diinnwandigen, vollig vergangenen
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BronzegefaB. Rundlich sich einem GefaB anpassende Grundplattchen von 2,9 und 2,6 cm 

Lange, mit dazu senkrecht abgehenden, angegossenen, nach auBen halbrunden ’Ohren‘, die in 

der Mitte 0,5 cm weit, fast kreisformig durchlocht sind; groBter Dm. der ’Ohrenc 1,9 cm (im 

S-Teil der Grabkammer, 0,20 m voneinander entfernt). - 2 Bronzestiicke mit dem Querschnitt 

eines flachen Dralites; etwa 0,4 x 0,1 cm stark und liber die Schmalseite lain rundlich gebogen; 

das eine Stuck 6,6 cm, das andere 3,2 cm lang. Reste eines Gefafihenkels? (verworfen in Grab- 

fiillung). - Eisenstiickchen, stark oxydiert und zerfalien; darunter wahrscheinlich Reste einer 

Schnalle mit rechteckigem Biigel und einem im Querschnitt halbrunden Dorn. - Ein Bronze- 

nietkopf, flachrund; Dm. 2,4 cm. - Kleine gelbgriine Glasscherben; davon eine mit 4 hori

zontal umlaufenden, aufgelegten Glasfaden. - Feuersteinabschlag, ohne Bearbeitung; groBte 

L. 3,5 cm. - (Eisenstiickchen, Nietkopf, Gias und Feuerstein verworfen in Grabfiillung).

Grab 3 7 (Inv. 60,417), Kindergrab (nahezu N-S gerichtet, durch Raubgrabung gestort). 

Grabgrube 1,48 x 0,84 m; T. 1,10 m. Sarg-Br. am N-Ende des Grabes 0,45 m; S-Ende gestort.

Bruchstiicke eines schiisselartigen, im Unterteil gerundeten GefaBes mit hoher FuBplatte und 

Rundstablippe (Form des GefaBes insgesamt unsicher). Ton oxydierend gelb bis rotlichgelb, 

wenig hart gebrannt. (Fiillung der Storgrube).

Grab 3 8, Kindergrab (W-Teil durch Raubgrabung gestort). Grabgrube 1,30 x 1,0 m; T. 

1,20 m. Sarg-Br. 0,60 m; L. nicht feststellbar.

Keine Funde.

Grab 3 9 (Inv. 60,418 a-c) Madchengrab (nach Lage der Beigaben gestort). Grabgrube 1,30 x 

0,86 m; T. 1,0 m. In der Fiillung der Grabgrube Holzkohle und kalzinierte Knochenreste, auch 

auBerhalb der Storgrube. Im SO-Teil des Grabes runde, pfostenlochartige Farbung von 0,23 m 

Dm.

Vogelfibel mit zwei erhaltenen eingelegten Almandinplattchen (Auge und rechter Fliigel), Form 

Trier C 14 b. Hohe noch 2,0 cm. Nadel und Nadelhalter erhalten; auBer eiserner Nadel Ma

terial Silber (Abb. 5,5 und 5 a) (G. Thiry, Die Vogelfibeln der Germanischen Volkerwande- 

rungszeit [Bonn 1939] 137: einfache Vogelfibel mit Steineinlage). - Pfeilspitze aus Eisen; 

rautenformiges Blatt, Tulle abgebrochen (Form Trier etwa C-D). L. noch 5,0 cm. - Kalzi

nierte Knochenreste bis 3,8 cm lang. - Kleine bandkeramische Scherbe grober, unverzierter 

Keramik. - (Alle Funde aus der Fiillung des gestorten Grabes, teilweise 0,10-0,20 m liber 

Grabsohle).

Grab 4 0 (Inv. 60,419 a und b), Frauengrab (durch Raubgrabung und Baggeraufschlufi ge

stort). Grabgrube 3,0 x 1,30 m; T. 1,25 m. Von Sarg oder Grabeinbau nur NO-Ecke erhalten.

Perlen: 2 rohrenformige aus blauem Gias. L. 1,9 cm; Dm. 0,35 cm. - 2 rdhrenfbrmige gold- 

durchschimmernde Glasperlen. L. 1,1 und 0,9 cm; Dm. 0,4 cm. - Eine zweigliedrige aus schwarz- 

blauem Gias. L. 0,8 cm; Dm. 0,4 cm. - 2 kugelige Perlen aus gelblichem Gias. Dm. 0,4 cm. - 

6 ring- bis zylinderformige griine Perlen aus opakem Gias. Dm. 0,2 bis 0,35 cm (Westende). - 

Kleine, kriimelige Reste von Eisen und von Kupferlegierung, nicht bestimmbar (Grabmitte).

Grab 41 (von Grab 42 iiberschnitten), Grabgrube, erhaltene L. 1,80 m; Br. 1,10 m; T. 1,0 m. 

Erhaltene L. des Sarges 1,40 m; Br. am W-Ende 0,80 m, nach O schmaler. Auf Grabsohle 

Bodenbrett des Sarges.

Keine Funde.

Grab 4 2 (Inv. 60,420) (iiberschneidet Grab 41, nach Lage der Beigabe gestort durch Raub

grabung). GroBe Grabgrube mit Holzeinbau oder Sarg. Grabgrube 2,43 x 1,60; T. 1,20 m. 

Holzeinbau oder Sarg 2,03 x 1,10 m, mit Bodenbrett.
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Scherben eines Knickwandtopfes, reduzierend grau bis schwarzgrau, hart gebrannte, geglattete 

Ware. Eine Ober wan dscherbe; Bruchstelle folgt einer Rille, dariiber 2 Rillen; ein 1,3 cm breites 

Band mit eingekammtem, dreifachem Wellenmuster; dariiber zwei Gruppen zu je 3 Rillen, ge- 

trennt durch ein 0,6 cm breites, unverziertes glattes Band; unter dem Rand umlaufender Wulst; 

Rand rund ausbiegend mit rundlicher Randlippe (Abb. 6,1)- Bodenscherbe mit glatt abge- 

schnittener Standflache (Grabmitte, 0,20 m uber Sohle).

Grab 4 3 (Inv. 60,421), Kindergrab (N-S gerichtet). Grabgrube 1,60 x 0,80 m; T. 1,0 m. 

Sarg 1,30 x 0,60 m, mit Bodenbrett.

Knickwandtopf maflig schlank, etwa gleiche Ober- und Unterwand; Form Trier B 3 b. Obfl. 

teilweise abgewittert. Reduzierend, gelblichgrau, schwach gebrannte Ware. Uber dem Wand-

Abb. 6. Lamersdorf. 1 Grab 42; 2 Grab 43; 3 Grab 45; 4 Grab 48; 5 Grab 50; 6 Grab 51. 

Maflstab 1:3.

knick 3 umlaufende Rillen; in der Mitte der Oberwand Gruppe von 4 Horizontal-Rillen; 

unter dem Rand umlaufender Wulst. (Abb. 6,2). H. 11,5 cm; grbflter Dm. 13,5 cm (S-Ende).

Grab 4 4 (mit Holzkammer) (iiberschneidet mit O-Ende rbmische Wasserleitung). Grab

grube 2,40 x 1,40 m; T. 1,25 m. Grabkammer 2,10 x 1,15 m, mit Bodenbrett. Kammergrenzen 

beobachtet von 0,90 bis 1,25 m Tiefe.

Keine Funde.

Grab 4 5 (Inv. 60,422) (Grab mit Holzkammer; nach Lage der Beigabe gestbrt durch Raub- 

grabung). Grabgrube 2,90 x 1,50 m; T. 1,20 m. Kammer 2,46 x 1,12 m, mit Bodenbrett.

Knickwandtopf mit niedriger Oberwand, Form Trier Bia. Oxydierend und reduzierend ge- 

brannt; Ton im Bruch rbtlich bis braun, auf der Oberflache graue bis dunkelgraue Flecken; 

geglattet. Uber dem Wandknick 3 umlaufende, schwache Rillen, dariiber horizontales Zierband 

mit Stempelmuster, das eine kreisfbrmige Anordnung von je 5 Dreiecken zeigt; vom Zierband 

bis zum Rand schwache Horizontalrillen. Rand biegt wenig rundlich aus und endet in runder 

Lippe (Abb. 6,3). H. 13,5 cm; grbflter Dm. 18,5 cm. (O-Ende, bis 0,20 m fiber Grabsohle in 

der Grabfiillung).
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Grab 46 (Inv. 60,423), Kindergrab (durch Raubgrabung gestbrt). Grabgrube 1,90 x 1,10 m; 

T. 1,30 m. Sarg 1,55 x 0,70 m, mit Bodenbrett; vom Sarg nur W- und O-Ende ungestbrt.

Kleinere mittelalterliche Scherben; davon eine gelbe mit kreideartigem Uberzug nacb Badorfer 

Art, eine diinnwandige auBen dunkelgraubraune und innen gelbbraune Scherbe, wohl Kugel- 

topfkeramik; zwei kleine TS-Scherben ohne Randprofil (alle Funde in Fiillung der Storgrube, 

z. T. 0,50 m liber Grabsohle).

Grab 4 7 (Inv. 60,424), wahrscheinlich Kindergrab (O-Ende durch Raubgrabung gestbrt). 

Grabgrube, L. etwa 1,80 m; Br. 1,10 m; T. 1,10 m. Sarg, L. auf 1,40 m feststellbar, Br. 0,60 m. 

Kleine griinliche, diinnwandige Glasscherben, wahrscheinlich eines Sturzbechers (O-Ende, Fiil

lung der Storgrube).

Grab 4 8 (Inv. 60,425 a und b) (SW-NO gerichtete Bestattung auf Leichenbrett). Grabgrube 

1,70 x 0,38 m; T. 0,80 m. Leichenbrett in GrbBe der Grabumrisse.

Reste eines Eisenmessers, Form unbestimmt (Mitte der NW-Langseite). - Fragment einer Eisen- 

schnalle, Form Trier A, ohne Beschlag (Abb. 6,4)- Biigel oval; grbfite erhaltene MaEe 3,3 x 

2,1 cm (Grabmitte).

Grab 49, Kindergrab. Grabgrube 1,46 x 0,80 m; T. 1,20 m. Keine Spur von Sarg oder 

Holzeinbau.

Keine Funde.

Grab 5 0 (Inv. 60,426 a und b), Frauengrab (NW-Ecke durch BaggeraufschluB gestbrt). Grab

grube 2,35 x 1,26 m; T. 1,50 m. Keine Spur von Sarg oder Holzeinbau.

Reste einer Rundfibel, Almandinplattchen in Rosettenteilform, wie Form Trier C 8 und C 9. 

Dunnes, goldenes Unterlageplattchen mit eingepragten Quadraten, die mit Punkten gefiillt sind 

(W-Teil). - Doppelkonischer Spinnwirtel aus Ton (Abb. 6,7). GrbBter Dm. 2,9 cm; H. 1,6 cm 

(Grabmitte).

Grab 5 1 (Inv. 60,427 a und b) (O-Teil des Grabes durch Raubgrabung gestbrt). Grabgrube 

2,50 x 1,40 m; T. 1,20 m. Sarg, nach O. schmaler werdend; Br. im W. 0,76 m, in Grabmitte 

0,62 m.

Schere in Bruchstiicken. Biigel flach gerundet, Arme stabartig rund (SW-Ecke, auBerhalb des 

Sarges). - Rechteckiger flacher Biigel einer Giirtelschnalle aus Bronze, Form Trier A 4 a. 3,2 x 

2,5 cm (Abb. 6,6) (Grabmitte, Fiillung der Storgrube).

Grab 5 2, Kindergrab (iiberlagert Grab 53). Grabgrube 1,40 x 0,85 m; T. 1,20 m. Geringe 

Spuren von Sarg nur an der NO-Seite.

Keine Funde.

Grab 5 3 (Inv. 60,428 a-g), Frauengrab (von Grab 52 iiberlagert; iiberschneidet Grab 54; 

Grab mit groBer Holzkammer, Kammerholzboden, teilweise durch Raubgrabung gestbrt). 

Grabgrube 2,45 x 1,70 m; T. 1,50 m. Kammer 2,22 x 1,20 m.

Wolbwandschiissel. Rotgestrichene Ware; mit Standring und rundlich nach auBen gebogenem 

Rand mit runder Lippe; maBig hart gebrannt (Abb. 7,7). H. 7,0 cm; auBerer Randdm. 

17,6 cm (Kammer, SO-Ecke). - Almandinscheibenfibel, Form Trier C 2, in Bruchstiicken; 

diinne Unterlagenplattchen mit eingepreBtem Rautenmuster (Abb. 7,4). Dm. 2,0 cm (Kammer, 

SO-Ecke). - Fragmente der Klinge eines eisernen Messers, Form Trier E; Riicken gerade, mit 

lappenartigem Vorsprung. Zusammengelegt L. noch 15 cm; Klingenbr. 3 cm (Mitte S-Seite 

in Kammer). - Scherben eines Knickwandtopfes. Uber dem Wandknick umlaufendes einge- 

tieftes Zickzackmuster; dariiber Horizontalwulst mit senkrechten Kerben; auf dem eingezo- 

genen Hals Zickzackmuster wie iiber dem Bauchknick; verdickte rundlich ausbiegende Rand-
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lippe (Abb. 7,8). Scherben reduzierend grau bis graublau, wenig hart gebrannt. AuEerer Rand- 

dm. 17 cm (Mitte der Grabkammer). - Scherben eines kleinen Knickwandtopfes. Uber dem 

Wandknick bis zum Rand 6 Horizontalrillen, kraftig eingetieft. Rand ausladend und im 

Schnitt in stumpfe Spitze auslaufend. Ton geglattet, reduzierend gebrannt (Abb. 7,6). AuEe- 

rer Randdm. 9,0 cm (Mitte der Grabkammer). Doppelkonischer Spinnwirtel aus Ton (Abb.

7,2), mittelgrau. H. 1,3 cm; grofiter Dm. 2,6 cm (W-Ende Grabkammer). - Fragmente eines 

Bronzebeckens mit Perlrand (Abb. 7,1) (vgl. Bronzegefafie Trier Taf. 7,11; nach dem Ab- 

druck des lehmigen Inhaltes Boden jedoch flacher). Aufierer Randdm. 0,30 m (S-Seite Grab

kammer, etwa Hbhe rechtes Knie). - Zweireihiger Knochenkamm. Eine Reihe fein, die andere 

grob gezahnt. Er besteht aus wenigstens 3 Knochenplatten, welche durch zwei im Schnitt halb- 

runde Knochenleisten mittels 5 Nieten aus Eisen zusammengehalten werden. Die Leisten sind 

durch je 2 scharf eingeschnittene Strichmuster verziert. An den Randern der Leisten Kerben, 

entstanden beim Ausschneiden der Zahne (Abb. 7,3), (im Bronzebecken). - Bodenteil eines
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runden Behalters aus zylinderfbrmig, spiralig iibereinander liegenden diinnen Ruten, deren 

Dm. etwa 0,4 cm betragt. Da Flechttechnik nicht festzustellen ist, muB angenommen werden, 

dab die Ruten mit - nicht mehr feststellbaren - Faden oder dergl. miteinander verbunden 

waren (Bienenkorbtechnik). Nach der Form und Farbung des anhaftenden Lehmes bestand der 

Boden aus einem Brettchen. AuBerer Dm. 8,8 cm; H. noch 2,3 cm (Abb. 7,5). (Im Bronze- 

becken).

Grab 5 4 (Inv. 60,429 a-f), Frauengrab (Bestattung auf Leichenbrett; geringfiigig von Grab 

53 uberschnitten). Grabgrube 2,20 x 0,70 m; T. 1,25 m. Leichenbrett 2,0 m x 0,30 m.

Glasschale {Abb. 8,2). Leicht griinliches Gias mit Blaschen. Wand oben nach auBen geschwun- 

gen; der Rand wenig verdickt. Unter dem Rand mehrfach umlaufende, eng aneinandergelegte 

Glasfaden. H. 6,0 cm; oberer Dm. auBen 15,2 cm (O-Ende). - Tierfibel, Silber vergoldet. Nach 

rechts laufender, stilisierter Lowe (?). Auf dem Korper Vertikalbander mit Punkten, durch je 

2 Vertikalrillen getrennt; das Maul des Tieres gedffnet (Abb. 8,3). L. 2,75 cm; H. 1,0 cm. Von 

einem zweiten, gleichen Stuck ist nur der hintere Teil erhalten; L. noch 1,5 cm (Schulterhbhe). 

- Zwei Biigelfibeln gleicher Art, GrbBe und Verzierung (Abb. 8,4), Silber vergoldet. L. 7,5 cm; 

grbBte Br. 3,9 cm. Spiralverzierte, halbrunde Spiral- und fast gleichmaBig breite Hakenplatte. 

Auf der Hakenplatte Mittelsteg mit dem Muster tordierter Bander, eingefaBt von Zickzack-, 

Strich- und Schragstrichbandern. Hakenplatten in Tiermaske auslaufend. 5 Spiralplatten- 

knbpfe durch Querrillen gestuft. (In Hbhe der Brust, Spiralplatten nach S bzw. SO gerich- 

tet). — Eine Bernsteinperle, unregelmaBig halbkugelig. GrbBter Dm. 1,7 cm; groBe 0,5 cm 

weite Durchbohrung. - Scheibenformige Perle aus opakem dunkelblauem Gias, aufien um- 

laufend grimes Zickzackband. GrbBter Dm. 1,7 cm; Br. 0,7 cm. (Perlen W-Ende). - Intensiv 

blaue Glassplitter einer groBeren Perle oder eines Spinnwirtels (Grabmitte).

Grab 5 5 (SW-NO gerichtet), Kindergrab (iiberschneidet Grab 56). Grabgrube 1,50 x 0,64 m; 

T. 1,20 m. Keine Spur von Sarg oder Holzeinbau.

Keine Funde.

Grab 5 6 (von Grab 55 uberschnitten; durch Raubgrabung gestbrt). Grabgrube 1,90 x 1,0 m; 

T. 1,20 m. Sarg 1,60 x 0,50 m; Bodenbrett. Vom Skelett waren nur noch Zahne zu erkennen 

(W-Ende).

Keine Funde.

Grab 5 7 (Inv. 60,430) (W-Teil durch Raubgrabung gestbrt). Grabgrube erhaltene L. noch 

1,40 m; Br. 0,64 m; T. 1,10 m. Auf der Sohle des Grabes 3-5 cm starke Lage Kleinschlag von 

rbmischen Ziegeln. Dariiber Spuren von Leichenbrett als schwarze Farbung.

Kleine gelbgraue Scherbe mit kreideartigem Uberzug und rund ausbiegendem Rand mit runder 

Lippe. Wohl Keramik Badorfer Art (O-Ende, Fiillung Grabgrube, 0,20 m liber Sohle).

Grab 5 8, Kindergrab. Grabgrube 1,30 x 0,60 m; T. 1,10 m. O-Ende der Grabgrube gerundet. 

Keine Spur von Holz eines Sarges oder Bodenbrettes.

Keine Funde.

Grab 5 9 (Inv. 60,431 a-c) (von Grab 60 uberschnitten; O-Ende wahrscheinlich durch Raub

grabung gestbrt). Grabgrube, L. 2,60 m; Br. am O-Ende 0,80 m; T. 1,40 m. Sarggrenze auf 

der N- und W-Seite erhalten; 1,80 x 0,70 m.

Eisenschnalle, Form Trier A; unverziert und ohne Beschlag (Abb. 8,1). Biigel oval, grbBter 

Dm. 4,0 x 3,0 cm. Dorn dick, wenig spitz zulaufend (wenig westl. der Grabmitte). Eisenbruch- 

stiicke einer Schere, Biigel flach gerundet, Arme stabartig rund. - Bruchstiicke eines Feuerstahls 

(Hbhe linker Oberarm). - Zwei Feuersteine; davon ein Klingenbruchstiick mit beidseitiger
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Retusche; L. 2,5 cm. Wohl bandkeramisch (Grabfiillung). Ein Feuersteinabschlag mit Schlag- 

spuren und Retusche; L. 3,8 cm (Hohe linker Oberarm).

Grab 6 0 (Inv. 60,432) (iiberschneidet Grab 59; W-Teil durch Raubgrabung gestbrt). Grab- 

grube 2,40 x 0,80 m; T. 1,40 m. Sarg am O-Ende Br. 0,40 m; noch vorgefundene L. 0,82 m; 

Reste von Sargboden.

Knickwandtopf in Scherben; geglattet, reduzierend schwarzgrau, hart gebrannt. Uber dem

Abb. 8. Lamersdorf. 1 Grab 59; 2-4 Grab 54; 5 Grab 60; 6 Grab 61.

3.4 Maftstab 1 : 1, sonst MaCstab 1 : 3.

Wandknick 2 Horizontalrillen, dariiber 1,3 cm breites Band mit Rundstempeln in Karomuster. 

Bis zu einem schwach ausgepragten, umlaufenden Wulst unter dem konisch ausladenden Hals 

4 weitere Horizontalrillen (Abb. 8,5)- GefaEhohe nicht genau rekonstruierbar; grofiter auEerer 

Dm. 17,8 cm (Fiillung der Stbrgrube).

Grab 61 (Inv. 60,433 a-d), Kindergrab (N-S gerichtet; durch Raubgrabung gestbrt). Grab- 

grube 1,90 x 1,22 m; T. 1,20 m. Sarg 1,42 x 0,60 m; Reste von Sargboden.

Reste einer Eisenschere mit flachem Biigel und flachen Armen; noch 12,3 cm lang (NW-Ecke 

des Sarges). - Halfte einer unverzierten Eisenschnalle mit ovalem Biigel und ohne Beschlag. 

L. noch 2,3 cm; Br. 2,5 cm (etwa Hohe linker Schulter). - Niedriger Knickwandtopf mit 

gleichhoher Ober- und Unterwand. Gefafi geglattet; grau bis graublau, reduzierend, wenig
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hart gebrannt. Von Wandknick bis Hals Spiralrillen. Hals ausbiegend und Lippe wenig spitz 

zulaufend (Abb. 8,6). H. 7,5 cm; grbEter auEerer Dm. 12,3 cm. (S-Ende, auEerhalb des Sar- 

ges). - Scherbe grobwandiger Bandkeramik; FeuersteinabspliE ohne Bearbeitung (Grabfiil- 

lung).

Grab 6 2 (Inv. 60,434 a-k), Mannergrab (mit Holzkammer und Sarg; durch Raubgrabung 

gestort). Grabgrube 2,55 x 1,95 m; T. 2,05 m. Grabkammer 2,10 x 1,20 m. Vom Sarg nur SW- 

Ecke erhalten.

Reste von hauchdiinnen Silberbeschlagen. Ein Beschlag ist noch auf einem beinernen Platt- 

chen mit 2 Nieten befestigt. In 2 Reihen ist das Muster X eingepragt. 1,2 x 1,2 cm groE.

Abb. 9. Lamersdorf. Grab 62.

Mafistab 1 : 3.

(Sarg, O-Ende). - Flache, schmale, nach einer Seite rundlich und dann spitz zulaufende Eisen- 

spitze. L. 3,6 cm; grbEte Br. 1,2 cm; 1 cm von der breitesten Seite durchgehender Niet. Wohl Rie- 

menendbeschlag (Sarg, O-Ende). — Franziska, Form Trier A. S-fbrmig geschwungene Ober- 

kante, Unterkante bildet fast gleichmaEig gekriimmte Kurve; das Schaftloch ist oval, an der 

AuEenseite stark beschadigt (Abb. 9,2). L. noch 16,3 cm; Schneide ausbiegend, noch 9,0 cm 

(Sarg, W-Ende). - Knebeltrense aus Eisen; besteht aus 4 beweglichen Gliedern (Abb. 9,3). Die 

im Schnitt runden Innenglieder durch eingebogene Ringbsen miteinander verbunden; L. 11,6 

und 11,3 cm. Auf der auEeren Halfte tiillenartig verstarkt und rund durchlocht; Lochweite 

1,3 cm (Befestigung der Knebel). An den AuEenenden wiederum eingebogene Ringdsen zur 

Aufnahme der AuEenglieder, die mit Ringdsen beweglich mit den Innengliedern verbunden 

sind. Ein AuEenglied stark beschadigt, das andere 6,6 cm lang; an der AuEenseite breitrecht- 

eckiger Biigel zum Durchfiihren eines Riemens; lichte Br. 2,0 cm. - Auf einer tiillenartigen 

Verbreiterung sitzt ein gebogener breitrechteckiger drahtartiger Biigel, der mit beiden Enden 

senkrecht mit der Tiille verbunden ist; lichte Br. 1,4 cm; die Tiille der Gegenseite ist bescha

digt. - Vermutlich handelte es sich um ehemals 2 Biigel fiir Riemen, welche die Trense im
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Maul des Pferdes festhielten. Bei der Trense lagen 4 zylinderformige Eisenkappchen, ein Endc 

geschlossen; innerer Dm. 1,3 bis 1,7 cm; H. 1,3 bis 1,5 cm. Durch die Zylinderwand fiihrten 

von aufien, gegenstandig senkrecht eingeschlagen, 4 je 0,7 bis 1,0 cm lange Bronzenagel, die 

sich in der Mitte der Kappchen teilweise beriihrten. Die 4 kleinen Kappen sind mbglicherweise 

Endbeschlage nicht erhaltener Holzknebel, welche durch die Tiillen der Trense fiihrten (Grab- 

kammer, Mitte der siidl. Langswand). (Als Vergleichsfunde siehe W. Bader, Die Stiftskirche 

des hl. Viktor zu Xanten, Plane und Lichtdrucktafeln [Kevelaer 1960] Taf. 39 oben. - Fr. 

Fremersdorf, Das frankische Graberfeld Koln-Miingersdorf [Berlin 1955] Taf. 105,7). — Bruch- 

stiicke von 2 Pfeilspitzen, Form Trier A. L. je 7,9 und 9,1 cm. Die Spitzen sind schlank-oval, 

die Tiillen geschlitzt (Grabkammer, Mitte der siidl. Langswand). - Unverzierte Eisenschnalle 

mit ovalem Biigel 3,7 x 2,1 cm und rechteckigem Beschlag; Br. 2,5 cm; L. noch 2,0 cm; abge- 

brochen (Grabmitte). - Bruchstiick eines ovalen, eisernen Schnallenbiigels ohne Beschlag, ur- 

spriingliche Grofie etwa 4,2 x 2,2 cm (Grabmitte). - Halbrunder Bronzenietkopf; Dm. 2,0 cm 

(Fiillung der Storgrube). - Ebendort nicht niiher bestimmbare Reste eines kleinen Eisenmes- 

sers und Feuersteinabschlag ohne Bearbeitung von 3,1 cm L.; sowie ein Stiickchen Bronzeblech 

von noch 2,8 cm L. - Knochenkamm aus 4 Teilstiicken zusammengesetzt, die durch 2 halb- 

runde Mittelleisten mittels 5 Eisennieten zusammengehalten werden. Eine Seite ist grob, die 

andere fein gezahnt (Abb. 9,1)- Beide Mittelleisten in gleicher Art verziert durch eingeschnit- 

tene Muster; in der Mitte Rautenmuster aus Doppelstrichen, seitlich eingefafit durch 3 Striche 

quer liber die Leisten. Nach beiden Seiten anschliefiend Fischgratenmuster, an den Leistenenden 

eingefafit durch Biindel von etwa 10 Querstrichen. An den Leistenrandern Kerben, die beim 

Ausschneiden oder -sagen der Zahne entstanden sind. L. 13,3 cm; Br. 5,4 cm (Als Bruchstiicke 

in der SO-Ecke der Kammer und in Fiillung der Storgrube). - Zwei tongrundige hellgraue 

Scherben ohne Profile oder Verzierung, wahrscheinlich romisch (Grabfiillung).

Grab 6 3 (Inv. 60,435 a und b). (Grab annahernd N-S gerichtet; holzerne Grabkammer; 

gestort durch Raubgrabung). Grabgrube 2,40 x 1,60 m; T. 1,50 m. Grabkammer 2,0 m x 

1,15 m.

Eisenschnalle, Form Trier A. Biigel oval, unverziert und ohne Beschlag; grbfiter Dm. 3,9 x 

2,9 cm. - Klingenspitze eines Eisenmessers, Form Trier C. Schneide gerade; Riicken zur Spitze 

kraftig abgebogen. L. noch 7,0 cm; grofite Br. 1,4 cm. - Randscherbe eines Knickwandtopfes; 

geglattete Ware, dunkelgrau bis graublau, reduzierend und wenig hart gebrannt. Unter dem 

Rand 2,3 cm breites Band feiner Horizontalrillen; im Abstand von 1,5 cm darunter Horizon

talband senkrecht stehender, rechteckiger Stempel mit Karomuster (Abb. 10,1)- — (Alle Funde 

aus der Fiillung der Storgrube).

Grab 6 4 (Inv. 60,436 a und b), Mannergrab (Grabkammer aus Holz; gestort durch Raub

grabung. Vom Skelett Schadel umgelagert, Unterschenkel in situ, Oberschenkel in der SW-Ecke 

des Grabes). Grabgrube 2,45 x 1,70 m; T. 2,50 m. Grabkammer L. unbestimmbar; Br. 1,20 m. 

Franziska, Form Trier A. Oberkante S-fbrmig geschwungen, Unterkante fast gleichmafiig ge- 

kriimmt; Schaftloch oval, Riicken verbreitert sich nach unten etwas (Abb. 10,2)- L. 18,5 cm; 

Schneide 10,5 cm (SW-Ecke). - Glasschale (Abb. 10,3), griinlichgelb mit Blaschen. Boden nach 

innen etwas verstarkt; Rand verdickt, rundlich auslaufend. Gefafiwand gewdlbt; aufien iiber- 

all wenig gerauht durch meist horizontal, aber nicht regelmafiig umlaufende Schlieren (Kam

mer, O-Ende).

Grab 6 5 (Inv. 60,437 a-c). (N-S gerichtet; iiberschneidet romische Wasserleitung; nach Lage 

der Beigaben durch Raubgrabung gestort). Grabgrube 1,80 x 1,30 m; T. 2,20 m. Auf der 

Grabsohle wenige Holzreste. Vom Skelett Schadelreste in N-Ende des Grabes, 0,60 m iiber 

Grabsohle.

Knickwandtopf, Form Trier B 3 a (Abb. 10,3). Niedrig, mit fast gleichhoher Ober- und Un-
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Abb. 10. Lamersdorf. 1 Grab 63; 2.3 Grab 64; 4 Grab 66; 5 Grab 65; 6.7 Grab 67; 8.9 Grab 68. 

Mafistab 1 : 3.

terwand; geglattet und schwarzgrau, reduzierend hart gebrannte Keramik. Vom Wandknick 

bis zum Rand flachrunde Spiralrillen. H. 8,5 cm; grbfiter Dm. 12,5 cm (S-Ende, als Scherben). 

— Eisenrest einer Schere oder eines Messers; L. noch 5,8 cm (Fiillung Grabgrube). — Zwei 

Feuersteinabschlage ohne Bearbeitung (Fiillung Grabgrube).

Grab 6 6 (Inv. 60,438 a und b). Grabgrube 1,80 x 0,80 m; T. 1,0 m. Sarg 1,58 x 0,48 m. Die 

starkeren Knochen des Skeletts waren noch erkennbar.

Bruchstiicke eines Eisenmessers mit Griffangel, Form Trier C. Schneide gerade, Riicken zur
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Schneide hin stark abgebogen. L. noch 11,2 cm (zwischen den Knien). - Scherbe eines Knick- 

wandtopfes, geglattet, reduzierend schwarzgrau, hart gebrannt. Unter dem niedrigen, aus- 

wartsbiegenden Hals mit rundlicher Lippe Wulst und Riefen (Abb. 10,4)- (Grabfiillung).

Grab 6 7 (Inv. 60,439 a-e). (Grab mit grower Kammer aus Holz; durch Raubgrabung stark 

gestbrt). Grabgrube 2,75 x 1,70 m; T. 2,30 m. Kammer 2,40 x 1,35 m.

Grower Knickwandtopf (Abb. 10,7); nur Rand- und Wandscherben erhalten. Niedrige Ober

wand; Keramik dunkelgrau bis graublau, reduzierend und hart gebrannt. Uber dem Wand

knick 2 Spiralrillen; dariiber 1,8 cm breites Zierband von Rundstempeln, gefiillt mit Karo- 

muster; nach oben eingefafit durch 2 Horizontalrillen; unter dem Hals eine Horizontalrille. 

Hals konisch ausladend und halbrund auslaufend. H. noch 16,4 cm; grbBter Dm. 24,0 cm. - 

Wenig gebogener Eisenrest, Plattchen L. noch 4,4 cm; Br. 2,1 cm. - 2 griinliche Glasscherben 

vom Rand eines Sturzbechers. Unter dem wenig verdickten halbrund auslaufenden Rand 

diinne opakweifie Horizontalfaden (Abb. 10,6). — 2 Feuersteinabschlage; der eine ohne Spuren 

von Bearbeitung, der andere in Form eines kleinen Dreieckes mit kerbfbrmiger Retusche. - 

(Alle Funde Fiillung Storgrube).

Grab 6 8 (Inv. 60,440 a und b). Nach Lage der Beigaben durch Raubgrabung gestbrt. Grab

grube 2,30 x 1,30 m; T. 2,20 m. Vermutlich ehem. Holzkammergrab, da auf ganzer Gruben- 

sohle Spuren von Brettern.

Knickwandtopf, Form Trier Bia (Abb. 10,8). Breit mit niedriger Oberwand, recht scharf 

profiliert. Geglattet, reduzierend grau bis graubraun gebrannte Keramik. Unter dem ausbie- 

genden Rand mit rundlicher Lippe flacher Wulstring. Uber dem Wandknick 4 umlaufende 

Wellenrillen. H. 10,6 cm; grbfiter Dm. 17,8 cm. (Als Scherben in der Storgrube). - Scherbe 

eines Knickwandtopfes mit Randprofil. Rand stark nach auBen gebogen, in halbrunde Lippe 

auslaufend. Unter dem Rand 6 Horizontalrillen (Abb. 10,9), geglattet, reduzierend grau bis 

blaugrau gebrannt, H. noch 5,5 cm; Miindungsdm. 14,5 cm (Fiillung der Storgrube).

Grab 6 9 (Inv. 60,441 a-d), Frauengrab (durch Raubgrabung gestbrt). Grabgrube 2,20 x 

1,20 m; T. 2,10 m. Grabkammer aus Holz oder Sarg; erhaltene L. noch 0,78 m; Br. am 

O-Ende 0,88 m.

S-Fibel, Silber vergoldet, Form Trier C 15. Mittelf eld tragt Almandineinlage. Almandin- 

einlagen der Augen und von zwei Kreissegmenten sind verloren gegangen (Abb. 11,1). L. 2,6 

cm; Br. 1,8 cm (W-Ende). - Kleine Metallscheibenfibel mit almandinbelegter Mitte (Abb. 11,2), 

bogenkreuzfbrmigem Ornament undKreisaugenmustern, dasGanze eingefaBt von Kreis am Rand 

der Scheibe (beschadigt in alter Zeit); Form Trier C 11. Dm. 2,2 cm (W-Ende). - Kurz-zylinder- 

fbrmige Perle aus opakem Gias. Rotbraun mit weiBen unregelmaBigen, meist geschwungenen 

Streifen. Gelber einseitig aufgelegter Rand und gelber Streifen in der Mitte der Zylinderwand 

umlaufend (Abb. 11,3). Dm. 1,6 cm; H. 0,8 cm (W-Ende). - Doppelkonischer Spinnwirtel, 

grau bis dunkelgrau, reduzierend aus Ton gebrannt (Abb. 11,4). H. 2,0 cm; Dm. 3,2 cm. 

(NO-Ecke Sarg).

Grab 7 0. Kindergrab (durch Raubgrabung gestbrt). Grabgrube 1,55 x 0,80 m; T. 1,0 m. 

Sarg-L. unbestimmbar; Br. 0,50 m. Mit Bodenbrett.

Keine Funde.

Grab 71 (Inv. 60,441 A a und b) (Grab mit Kammer aus Holz; durch Raubgrabung ge

stbrt). Grabgrube 2,40 x 1,60 m; T. 1,36 m. Grabkammer L. 2,20 m; Br. bis auf 1,0 m fest- 

stellbar.

Rbhrenausgufikanne mit geknickter Wand und niedriger Oberwand. Geglattete, reduzierend
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Abb. 11. Lamersdorf. 1-4 Grab 69; 5.6 Grab 71; 7 Grab 74; 8 Grab 75; 9.10 Grab 77. 

1-3. 7 Mafistab 1 : 1, sonst Mahstab 1 : 3.

gebrannte, graue bis dunkelgraue Ware. Zwischen Wandknick und Hals 6 Horizontalbander 

in Rollradchentechnik; Karo- und Dreieckmuster eingetieft. Dariiber 2 kleine erhabene Ringe 

und ein Wulstring; der Hals wenig auswarts geschwungen. Rbhrenformiger AusguE mit Klee- 

blattmiindung; Bandhenkel mit zwei schwachen Rillen (Abb. 11,6)- H. 19,2 cm; groEter Dm. 

21,5 cm (Fiillung der Storgrube). - Scherben eines kleinen Knickwandtopfes, geglattet, redu- 

zierend und hart, schwarzgrau gebrannt. Wenig ausladender steiler Hals, spitzrund auslau- 

fend (Abb. 11,5). Miindungsdm. 7,0 cm (Fiillung der Storgrube).
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Grab 7 2. GroBe rechteckige Grabgrube 2,40 x 1,45 m; T. 1,20 m. Keine Spur von Holz- 

einbau oder Sarg.

Keine Funde.

Grab 73 (Inv. 60,442), Kindergrab (durch Raubgrabung gestort). Grabgrube 1,70 x 1,00 m; 

T. 1,40 m. Sarg nicht mehr genau feststellbar. L. etwa 1,5 m; Br. am O-Ende 0,60 m. Spuren 

vom Bodenbrett.

Reste einer Eisenschnalle ohne Beschlag mit ovalem Biigel, Form Trier A. GrbBter Dm. 2,7 und 

etwa 4 cm (Westende, Stbrgrube).

Grab 74 (Inv. 60,443 a-c), Frauengrab (Kammer aus Holz; durch Raubgrabung gestort). 

Grabgrube 2,40 x 1,50 m; T. 1,80 m. Grabkammer 2,20 x 1,10 m. Vom Skelett Zahne er- 

halten.

Rosettenfibel mit verziertem Mittelfeld, Form Trier C 9 (Abb. 11,7). Flache Silberscheibe als 

Grundplatte. 14 rosettenartig angeordnete Almandinplattchen; darin, um einen - im jetzigen 

Zustand - offenen Mittelkreis drei Almandinarme. In den Zwischenraumen auf die Grund

platte vertieft gelegte S-Spiralen und kleine Kreise aus Filigran. Dm. 2,8 cm (Hbhe linke 

Schulter). - Briichige Fragmente zweier Ohrringe aus Silber mit aufgeschobener polyedrischer 

Kapsel mit je 4 rautenfbrmigen Almandinen, Form Trier A (insbesondere Taf. 19,4). Seiten- 

lange der Almandine 0,55 cm. Die drahtfbrmigen Ringe zeigen teilweise Torsion (Kopfende). 

- Einfarbige durchscheinende Glasperlen: Eine kugelige, blau, Dm. 0,6 cm. 1 lange rbhren- 

fbrmige, blau; L. 1,4 cm; Dm. 0,25 cm. 1 Reihenperle, lichtgelb, noch 3-gliedrig; L. 1,0 cm; 

Dm. 0,4 cm. 2 kugelige, weiBlich; Dm. 0,4 cm. 1 kugelige, honiggelb; Dm. 0,6 cm. - Einfarbige 

opake Glasperlen: 2 prismatische, weiB; L. 1,0 cm und 0,9 cm; Dm. 0,8 cm. 1 prismatische, 

rotbraun, L. 1,3 cm; Dm. 0,7 cm. 1 prismatische, gelb; L. 0,9 cm; Dm. 0,7 cm. 45 ringformige, 

scheibenfbrmige, flachkugelige und langliche, meist kleinere Perlen, gelb; Dm. zwischen 0,4 

und 0,9 cm. 2 ringformige kleine, griin; Dm. 0,5 cm. 5 zylinderfbrmige kleine, griin; Dm. 

0,25 cm. 7 ringformige kleine, braun; Dm. bis 0,5 cm. 3 ringformige und langrunde, schwarz- 

braun; Dm. bis 0,4 cm. - Mehrfarbige, aus opakem Gias: 1 rotbraune doppelkonische mit um- 

laufendem weiBem Spiralband; L. 1,1 cm; grbBter Dm. 0,8 cm. 1 rotbraune prismatische, mit 

weiBem Flechtband; L. 1,0 cm; Dm. 0,7 cm. 1 rotbraune kugelige mit weiBem Wellenband; 

Dm. 1,0 cm. 1 rotbraune prismatische mit weiBem Flechtband und gelben Punkten; L. 1,0 cm; 

Dm. 0,7 cm. 1 zylinderfbrmige mit roten, blauen und weiBen Schlieren (Marmorierung), Ran- 

der des Zylindermantels gelb eingefaBt; H. 1,3 cm; Dm. 1,5 cm. 1 rotbraune tonnenfbrmige 

mit breitem, blauem Mittelstreifen, auf dem Streifen weifie und gelbe Muster: Bliiten und 

sternartigeGebilde, aus gefarbtenGlasmassenmosaikartig zusammengesetzt, 1 rotbraune kugelige 

mit blauem Mittelstreifen und vierteiligen gelben und weiBen Bliiten wechselnd, mosaikartig 

zusammengesetzt; Dm. 1,2 cm. 1 doppelkonische mit gelbem, rotbraunem und schwarzbraunem 

Fischgratmuster; L. 1,0 cm; grbBter Dm. 1,3 cm. 2 gelbe prismatische Perlen mit rotbraunem 

Flechtbandmuster und rotbraunen Punkten; L. 0,8 cm; Dm. 0,7 cm. 1 kleine weiBe tonnen

fbrmige mit rotbraunen Punkten; L. 0,7 cm; grbBter Dm. 0,6 cm. 1 weiBe ringformige mit 

blaugriinem Flechtband und rotbraunen Punkten (augenartig). Reste einer kugeligen Bern- 

steinperle; Dm. etwa 0,9 cm; Reste von 2 kleinen rotbraunen Perlen. - (Alle Perlen lagen am 

Kopfende, etwa Brusthbhe). - 2 kleine zusammengerostete, rbhrenfbrmige (?) Eisenreste; L. 

3,5 und 3,3 cm (Fiillung Stbrgrube). - Scherben von zwei unterschiedlich groBen Knickwand- 

tbpfen, darunter ein flaches Bodenstiick und eine Wandscherbe mit noch 2 Rillen. In beiden 

Fallen grau bis dunkelgrau, reduzierend gebrannte Ware (Fiillung Stbrgrube).

Grab 7 5 (Inv. 60,444) (nach Lage der Beigaben durch Raubgrabung gestort). Grabgrube 

2,20 x 1,30 m; T. 1,0 m. Sarg 1,90 x 0,70 m; Spuren von Bodenbrett.
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Abb. 12. Lamersdorf. 1-4.6 Grab 78; 5 Grab 85. 

Mafistab 1 : 3.

Bodenbruchstiicke eines grofien und eines kleinen Knickwandtopfes; grau bis dunkelgrau, redu- 

zierend gebrannte Ware. Randbruchstiicke mit Wulstring unter rundlich ausbiegendem Rand; 

unter dem Ring noch 3 bis 4 spiralig umlaufende Reihen geometrischer Radchenmuster (Abb. 

11,8). (Fiillung Grabgrube, teilweise 0,10 m liber Grabsohle).

Grab 7 6. Grabgrube 2,0 x 1,0 m; T. 0,90 m. Von Sarg oder Grabeinbau keine wahrnehm- 

baren Reste.

Keine Funde.
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Grab 7 7 (Inv. 60,445 a und b), Grabkammer aus Holz; durch Raubgrabung gestbrt). 

Grabgrube 2,55 x 1,60 m; T. 2,10 m. Grabkammer noch 1,60 x 1,10 m feststellbar; N- und 

W-Seite gestbrt.

Eisenschere; Biigel und Arme flach (Abb. 11,10). L. 16,7 cm; Klingenbr. noch 1,8 cm; Biigelbr.

1.5 cm (Grabkammer, SO-Ecke). - 2 kleine unbestimmbare Eisenreste. - Scherben eines Knick- 

wandtopfes mit rund ausbiegendem Rand und halbrund auslaufender Randlippe (Abb. 11,9). 

Unter dem Hals schwacher Wulstring. Zwischen zwei flachen Rillen Zierband aus Stempein mit 

Karo- und Fachermuster. Scherben innen grau, aufien schwarzgrau, geglattet und reduzierend 

gebrannt. (Verstreut in Grabfiillung). - Klingenartiger Feuersteinabschlag mit fraglichen Spu- 

ren von Bearbeitung (vielleicht bandkeramisch). L. 4,0 cm (Fiillung Grabgrube).

Grab 7 8 (Inv. 60,446 a-i), Mannergrab (Grabkammer aus Holz; durch Raubgrabung ge- 

stbrt). Grabgrube 2,65 x 1,70 m; T. 1,65 m. Grabkammer Br. 1,30 m; L. noch 0,80 m, abge- 

graben. Gegen die Bretter der Kammer lehnten innen etliche Steine, Grauwacke und Sandstein. 

Wolbwandtopf (Abb. 12,2). Stark abgewittert, mittelgrau bis graubraun, stellenweise noch 

Glattespuren, reduzierend gebrannt. Oberteil eingeschwungen, Rand ausbiegend. Uber der 

Wandwblbung geringe Spuren von Rillen und vielleicht abgewitterte Rautenmuster (?). H.

16.5 cm; grobter Dm. 20,6 cm (Kammer, O-Ende). - Knickwandtopf mit gleichhoher Ober- 

und Unterwand, Form Trier B 3 b (Abb. 12,4). Keramik graubraun, geglattet und glanzend, 

reduzierend gebrannt. Gefabrand ausbiegend, keulenartig verdickt, rundlich abgestrichen. Unter 

dem Wulstring noch 2 wulstartige Horizontalringe (Mitte der siidl. Langsseite, in Kammer). - 

Kleine unverzierte Scherben der Bandkeramik (W-Ende). - Eiserne Pfeilspitze, Form Trier A 

(Abb. 12,3), in Bruchstiicken zusammengelegt. Blatt ist schlank-oval; Schlitztiille. L. noch 

10,0 cm (W-Ende). — Eisenstiicke 4,5 cm lang, wahrscheinlich Schlitztiille einer weiteren Pfeil

spitze (W-Ende). - Ein beschadigter Bronzeknopf oder -nietkopf mit Perlrand, Oberseite 

flach; Dm. 2,0 cm (W-Ende). - Feuersteinabschlag, an einer Langseite sehr feine Retusche, 

bandkeramisch. L. 4,7 cm (W-Ende, Grabfiillung). - Reste einer Eisenschere mit stabartig run- 

den Armen, iibrige Form nicht zu rekonstruieren (Kammer, SO-Ecke). - Beil mit breitovalem 

beschadigtem Schaftloch (Abb. 12,6), Riicken wenig kurvenartig gekriimmt. Die Mittelachse des 

Blattes verlauft fast senkrecht zu der des Schaftes. Unterkante bildet ungleichmafiig gekriimmte 

Kurve, deren Scheitelpunkt dem Riicken naher ist als der Schneide. L. noch 17,5 cm; Schneide 

noch 6,5 cm; (SW-Ecke). - Lanzenspitze, Form Trier A 4 (Abb. 12,1). Blatt oval bis schlank- 

oval; Querschnitt flach-rhombisch; Hals und Tiille rund; letztere geschlitzt. L. noch 48,2 cm; 

Br. des Blattes 3,5 cm (SW-Ecke, Spitze nach W). - Bandkeramische Scherben grobwandiger 

unverzierter Ware. - 2 Feuersteinabschlage; L. 3,3 und 2,2 cm (Bandkeramische Grube NO- 

Ecke des Grabes).

Grab 7 9 (Inv. 60,447) (Grab durch Aufschluls der Braunkohle grofienteils abgegraben; es 

war N-S gerichtet). S-Ende einer Grabgrube; Br. 1,0 m; T. 1,20 m.

Scherben eines Knickwandtopfes; darunter Wandscherben mit einem 2,5 cm breiten Zierband 

mit eingedriickten Rundstempeln (Radchen oder Rosetten mit einem Dm. von 1,2 cm). Das 

Band oben und unten eingefafit von je 3 Horizontalrillen. Graue bis graublaue, geglattete und 

reduzierend gebrannte Ware (S-Ende).

Grab 8 0 (Inv. 60,448 a und b), wahrscheinlich Frauengrab (durch neuzeitl. Rohrgraben SO- 

Ecke geringfiigig, nach Lage der Beigaben in alter Zeit, gestbrt). Grabgrube 2,30 x 1,35 m; 

T. 1,10 m. Holzeinbau oder Sarg 2,0 x 1,0 m.

Rest einer Messerklinge und einer Griffangel aus Eisen, Form Trier C. Die Schneide ist gerade, 

der Riicken zur Spitze hin im stumpfen Winkel abgeknickt. L. noch 7,5 und 3,2 cm (Hbhe 

linke Hiifte). - Scherben eines friihmittelalterlichen Topfes mit Bandhenkel; Scherben mit
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Horizontalrillen. Keramik grau bis graublau, geglattet und reduzierend gebrannt (O-Ende). - 

Eine geborgene Perle ging verloren (Grabmitte).

Grab 8 1 (groBtenteils von Braunkohlen-AufschluB zerstbrt), Grab mit Kammer aus Holz. 

Grabgrube Br. am O-Ende 1,50 m; T. 1,0 m. Grabkammer Br. am O-Ende 1,15 m; L. noch 

0,70 m.

Keine Funde.

Grab 8 2 (Inv. 60,449 a-c), Frauengrab. (Nach Lage der Beigaben gestort). Grabgrube 2,0 x 

1,05 m; T. 1,20 m. Keine Spur von Sarg oder Holzeinbau.

Zwei Bruchstiicke eines Bronzeringes, Querschnitt rund, grbBte erhaltene Starke 0,3 cm; 

auBerer Dm. 3,0 cm (Grabfiillung). - Beschlag, rundliches Eisenplattchen; Dm. 2,1 cm; Starke 

0,2 cm. In der Mitte Eisenniet. Vom Plattchen abgehend stabformiger Eisenstift; L. noch 3,5 

cm (Grabfiillung). - Perlen aus opakem Gias, einfarbig: 2 mandelfbrmige griin; L. 1,5 cm. 

2 mandelfbrmige intensiv blau; L. 1,6 und 1,5 cm. 2 mandelfbrmige hellgrau; L. 1,8 und 1,7 

cm. 2 doppelkonische hellgrau und griinblau; L. 1,0 cm; groBter Dm. 1,0 cm. 1 tonnenfbrmige 

schmutziggelb; L. 0,9 cm; groBter Dm. 0,8 cm. 1 tonnenfbrmige braun, stark angewittert; L. 

noch 0,8 cm. - Aus opakem Gias, mehrfarbig: 1 ringfbrmige, gelb mit rotbraunen Punkten, 

Dm. 1,0 cm (Alle Perlen lagen in der westlichen Grabfiillung).

Grab 8 3 (Westlicher Grabteil durch Braunkohlen-AufschluB zerstbrt; bstlicher Teil war 

nicht [mehr?] mit Steinen oder Holz abgedeckt). Grab mit Steinsetzung, ohne Mbrtel. FuB- 

ende und Innenseiten der Langswande durch plattenartige Steine gebaut. Zwischen Platten 

und Wand der Grabgrube ungefiige, vielgestaltige Steinbrocken. Baumaterial roter und weiB- 

lich grauer Sandstein sowie Grauwacke. Grabgrube Br. 1,10 m; L. noch 1,15 m; T. 1,0 m. 

Stemkammer lichte Br. 0,55 m; lichte L. noch 0,90 m; H. der Steinsetzung 0,4 m. Die Sohle 

des Grabes bildete der gewachsene lehmige Boden.

Keine Funde.

Grab 8 4 (Inv. 60,450) (nach Lage der Beigabe gestort, Grabgrube durch Braunkohlen-Auf

schluB am W-Ende gestort), Grab mit Holzkammer. Grabgrube Br. 1,10 m; L. noch 1,70 m; 

T. 1,20 m. Grabkammer 1,50 x 0,85 m.

Scherben eines Knickwandtopfes, auf einigen Scherben eingetieftes Wellenmuster, einmal 2 

Wellenbander iibereinander. Keramik geglattet, dunkelgrau reduzierend gebrannt; starkwan- 

dig (O-Ende, verstreut).

Grab 8 5 (Inv. 60,451 a-d) (nach Lage der Beigaben gestort). Frauengrab, Grab mit Kammer 

aus Holz. Grabgrube 2,60 x 1,40 m; T. 1,20 m. Grabkammer 2,30 x 1,20 m; Spuren von 

Bodenbrettern.

Klinge eines Eisenmessers, Form Trier C. Schneide gerade; Riicken zur Schneide hin abge- 

knickt. L. noch 8,3 cm. - Spinnwirtel aus dunkelbraunem bis schwarzem, lignitartigem Mate

rial (beginnt beim Trocknen lagenweise abzublattern), die Aufienseiten sind halbrund (Abb. 

12,S'). H. 1,9 cm; auBerer Dm. 3,5 cm (W-Ende). - Scherben einer RohrenausguBkanne mit 

Bandkenkel. Einige Scherben mit Horizontalrillen und 3-fachen Wellenlinien. Keramik ge

glattet, dunkelgrau bis graublau reduzierend gebrannt (Grabfiillung, bis 30 cm uber Sohle). 

- Feuersteinabschlag ohne Arbeitsspuren; L. 4,5 cm.

Grab 8 6 (Inv. 60,452 a-d), Frauengrab (nach Lage der Beigaben O-Teil gestort). Grabgrube 

1,90 x 1,0 m; T. 1,40 m. Sarg 1,70 x 0,52 m.

Perlen aus opakem Gias, einfarbig: 32 gelbe Perlen bzw. -teile; spiralig, zylinderformig anein- 

andergelegte Glasfaden (Dm. der im Schnitt runden Faden etwa 0,1 bis 0,2 cm). L. der Perlen 

bis 1,5 cm; auBerer Dm. 0,3 bis 0,6 cm. 16 blaue Perlen bzw. -teile gleicher Art und GroBe;
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Gias jedoch bei einigen Perlen wenig durchscheinend (W-Teil). - Eisenstiicke von Messer oder 

Schere. L. zusammengelegt 15,0 cm; grbEte Br. 2,5 cm. - Scherben eines niedrigen Henkel- 

kruges mit flachem Boden; rauhwandige Ware graubraun gebrannt, Form unbestimmt, vermut- 

lich kugelig oder mit Wblbwand (O-Teil). - Kleine geglattete, reduzierend graublau gebrannte 

Scherben, wohl eines Knickwandtopfes mit Horizontalrillen( Grabfiillung).

Grab 8 7 (Inv. 60,453), Grab mit Steinsetzung (nach Lage der Beigabe gestort). Das Grab 

war nicht (mehr?) mit Steinen oder Steinplatten abgedeckt. Steinsetzung ausschlieBlich Grau- 

wacke, ohne Mortel. Innenseite der Grabwande durch plattenartige Steine zusammengefiigt.

Abb. 13. Lamersdorf. Einzelfunde. 1 Beil (Inv. 60,455); 2 Schiissel (Inv. 60,454 b);

3 Knickwandtopf (Inv. 60,454 a); 4 Spitzbecher (Inv. 60,456).

Mallstab 1 : 3.

Zwischen diesen plattenfbrmigen Steinen und Wand der ausgehobenen Grube meist rohe unge- 

fiige Steinbrocken. Grabgrube 2,40 x 1,35 m; T. 1,0 m. Starke der Steinsetzung von 0,20 bis 

0,40 m. Lichte Grofie der Steinkammer 1,90 x 0,70 x 0,40 m. Sohle des Grabes war der an- 

stehende lehmige Lbfi.

Scherben einer Rbhrenausgufikanne. Keramik geglattet und grau bis graublau, reduzierend 

gebrannt, starkwandig. Gefafiform nicht naher bestimmbar (O-Ende).

Einzelfunde, die durch den Bagger freigelegt bzw. wahrend der Grabung geborgen wur- 

den. Grabzusammenhange wurden nicht beobachtet.

Inv. 60,454 a. Unterteil eines Knickwandtopfes (Abb. 13,3)- Uber dem Wandknick 4-faches 

eingetieftes Wellenmuster. Keramik diinnwandig, geglattet und grau bis dunkelgrau, redu

zierend gebrannt. Nach dem Brand mit scharfem Gegenstand eingeritzte Zeichen auf der Un- 

terwand. H. noch 8,5 cm.
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Inv. 60,454 b. Grofies Bruchstiick einer braunlich-gelben fuhlosen Schiissel mit geknickter Wand 

(Abb. 13,2). Ausbiegender Rand mit im Schnitt halbrunder, wenig verdickter Lippe. Keramik 

rauhwandig, in der Magerung Quarzkbrnchen. H. 7,0 cm; grbfiter Randdm. 17 cm.

Inv. 60,455. Beil aus Eisen mit schwach ausgewblbter, fast gerader Oberkante, breit-ovalem 

Schaftloch und zur Schneide gebogener Unterkante. Der Riicken springt nach unten vor (Abb. 

13,1). L. 15,5 cm; Schneide 6,6 cm.

Abb. 14. Lamersdorf. Schnitt durch die romische Wasserleitung 

(siehe auch Taf. 53 und 54 sowie S. 442).

Mabstab 1 : 20.

Inv. 60,456. Spitzbecher aus griinlichem Gias (Abb. 13,4). Unter dem wenig verdickten, im 

Schnitt halbrund auslaufenden Rand umlaufende gelblich-griine aufgelegte Glasfaden. Darun- 

ter, auf dem oberen Teil der Becherwand, schrag von oben nach rechts unten auslaufendes Rip

penmuster. H. 15,5 cm; zusammengesetzt, unvollstandig. Ein angedeuteter Standring ist nach 

W. Haberey unbeabsichtigter, nicht gleichmafiiger GlasfluB.

Inv. 60,457. Schlagkugel aus Feuerstein; grob wiirfelformig. Dm. 5,5 x 5,8 cm (wohl band- 

keramisch).

Inv. 60,458. Mehrere kleine bandkeramische und frankische Scherben, Feuersteinklinge, Feuer- 

steinabschlage und Eisenreste.

Inv. 60,459 a und b. Zwei Rohre einer rbmischen Wasserleitung (Abb. 14), wenig konisch mit 

Muffen, aus ziegelrotem Ton. L. 85,5 und 87 cm; grbEter Dm. 15,6 und 16,5 cm; lichte Weite 

9 cm. Aus dem Bereich des frankischen Graberfeldes.


