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Bereits in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde in der Kies- 

grube des damaligen Besitzers Thelen in Lommersum, westlich von Boden- 

heim am Berghang hinter dem Gehoft Dickopp, ein ’Soldatengrab4 gefunden1). 

Der Verbleib der Beigaben aus diesem Grabe ist unbekannt. In den 20er 

Jahren unseres Jahrhunderts entdeckte ein Sohn des Landwirts Dickopp bei 

der Kiesentnahme an demselben Berghang ein zweites Grab, dessen Beigaben, 

ein Knickwandtopf und ein Sturzbecher, in den Kriegswirren 1945 verloren- 

gingen. Im Jahre 1949 wurde die Kiesgrube an den Bauunternehmer Pichler 

in Euskirchen verpachtet, der sie intensiv ausbeutete. Von diesem Zeitpunkt 

an stieBen die Arbeiter wiederholt auf frankische Graber. Um einer voll- 

standigen Vernichtung derselben zuvorzukommen, fiihrte das Rheinische 

Landesmuseum Bonn unter der Leitung von K. Bohner in den Jahren 1950- 

1957 mehrere Grabungen durch. Die ortliche Grabungsleitung lag in den 

Handen von Grabungsmeister P. Kramer. Bei diesen Ausgrabungen ging man 

so vor, daB man den jeweils gefahrdeten Teil der Kiesgrube vorweg in Flachen 

abdeckte2). Dabei lieB es sich jedoch nicht verhindern, daB der Kiesabbau ab 

und zu in noch nicht untersuchte Flachen einschnitt und groBere Storungen im 

Gesamtplan des Graberfeldes verursachte. Insgesamt wurden 83 Graber auf- 

gedeckt; doch sprechen die vielen Einzelfunde aus nicht beobachteten Grab- 

zusammenhangen fur eine groBere Belegungszahl. Die genaue Abgrenzung 

und Ausdehnung des Friedhofes konnte nicht ermittelt werden, da alle Unter- 

suchungen ausgesprochene Notgrabungen waren, die dem Fortschreiten der 

Kiesgrube Rechnung trugen. Im Norden, Siiden und Westen scheinen die alten 

Grenzen erreicht worden zu sein. Dagegen soil sich nach Aussage der Orts- 

bewohner das Graberfeld noch etwa 150 m weiter nach Osten ausgedehnt 

haben, so daB damit zu rechnen ist, daB nur der vierte Teil des Friedhofes von 

der Ausgrabung erfaBt wurde (Abb. 2).

9 Diese Mitteilung verdanken wir Johann Bensberg, Bodenheim, der das Rheinische 

Landesmuseum auch auf die Fundstelle aufmerksam machte.

2) Kurzberichte fiber die Ausgrabung in Bonner Jahrb. 151, 1951, 204 und 155/156, 

1955/56, 504.
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Das Dorf Bodenheim, heute mit Lommersum zu einer Gemeinde vereint, ist 

ein alter Ort und Stammsitz der Herren von Bodenheim3). Er liegt siidlich von 

Lommersum im flach gewellten nordlichen Vorland der Eifel, am Rande der 

groBen niederrheinischen Tiefebene. Die Landschaft erhielt ihr Geprage durch 

die Erft, die hier ein breites Tai aus dem Untergrund herausgespiilt hat. Das 

Graberfeld war an dem nach Osten geneigten Hang des breiten Erfttales ange- 

legt (Abb. /). Nordlich entlang des Graberfeldes verlauft der alte Hohlweg von 

Bodenheim zur Wegspinne ’Sieben Wege‘, der namengebend fur die Flurbe- 

zeichnung Tn der Bodemer Hbll‘ ist. Er grenzt das Graberfeld nach Norden ab

Abb. 1. Lageplan des frankischen Graberfeldes in 

Lommersum-Bodenheim, Kr. Euskirchen.

(Lage etwa 1150 m nordlich trig. Punkt 155,9; Koord. r. 56220, h. 18260 Mbl. 

5306 Euskirchen). Der Untergrund der Fundstelle bestand aus angeschwemm- 

tem Kies, dariiber lagerte eine etwa ein Meter dicke Schicht Humus und humo- 

sen Lehmes.

Die Graber waren nicht ganz regelmaBig in Reihen angelegt und mit leich- 

ten Abweichungen in nordwest-siidostlicher Richtung orientiert. Die Lange der 

rechteckigen Grabgruben schwankt zwischen 2 und 3 Metern, die Breite zwi- 

schen 1,50 und 2,40 m. Die Gruben waren teilweise bis zu 1,70 m in den groben 

Kies eingetieft, teilweise lagen sie in der dariiber anstehenden Humusschicht 

in 0,60 bis 1,00 m Tiefe. Die im Kies angelegten Graber enthielten Beigaben, 

jedoch waren die organischen Bestandteile bis auf wenige Knochenreste ver- 

gangen. Die hoher gelegenen Graber, deren Skelette der Humus zum Teil 

konserviert hatte, waren beigabenlos — mit Ausnahme des reich ausgestatleten 

Grabes 46. Sie lagen fiber den ganzen Friedhof verstreut und hatten die tiefer 

liegenden Graber iiberlagert. Es ist anzunehmen, daB zur Zeit ihrer Anlage

3) P. Clemen, Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz, Bd. 4,4: Die Kunstdenkmaler des 

Kreises Euskirchen (1900) 22.
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jene nicht mehr erkennbar waren. Aus dem stratigraphischen Befund laBt sich 

ein klarer Altersunterschied ablesen.

Uberschneidungen innerhalb der beiden Gruppen, wie bei Grab 66 und 67

Abb. 2. Plan des frankischen Graberfeldes Lommersum-Bodenheim.  

MaBstab 1 : 400.

sind Ausnahmen: Grab 67, ein Frauengrab mit moglicherweise zwei Be- 

stattungen, hatte die siidliche Halfte von Grab 66, einem Mannergrab, iiber- 

schnitten. Am FuBende war es von dem vollig ausgeraubten Grab 68 iiberlagert.
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Nachbestattungen, wie in Grab 67, sind vielleicht auch in Grab 55 vorgenom- 

men worden4).

Die Anlage der Graber laBt sich nur aus wenigen Uberreslen rekonstruieren. 

Holzerne Einbauten waren im Kiesboden von Bodenheim restlos vergangen. 

Da wir somit nur auf Verfarbungsspuren angewiesen sind, ist eine genaue 

Festlegung auf die einzelnen Grabtypen oft nicht moglich. In manchen Fallen, 

wie z. B. bei Grab 61, lassen eiseme Winkelbeschlage, an denen noch der Holz- 

abdruck zu erkennen war, einen Sarg vermuten, selbst wenn von einer Ver- 

farbung im Erdboden nichts erhalten war.

GroBe rechteckige Hoizverfarbungen mit einer schmalen inneren Abzeich- 

nung, wie sie bei den Grabern 42 und 47 beobachtet werden konnten, sind 

Uberreste von Kammergrabern, in die man die Toten mit Sarg legte. In Grab 

42 sind die Eisenbeschlage von Sarg und Kammer noch in ihrer ursprunglichen 

Lage angetroffen worden. Auch hob sich zwischen Kammer- und Sargverfar- 

bung deutlich der reine Kies von der mit humosem Boden vermischten Einfiill- 

erde innerhalb des Sarges ab.

Eine Mittelstellung zwischen Kammer und Sarg nehmen die Holzeinbauten 

der Graber 9, 16, 25, 52, 63, 65, 69 und 75 ein. Ihre AusmaBe sind groBer als 

die der Sarggraber, und die Querbretter von Kopf- und FuBende reichten 

ehemals bis zur Grubenwand. In Grab 75 zeichnete sich unter dem Sargboden, 

der als 0,02 m dicke Schicht auf der Grabsohle zu erkennen war, am Kopf- und 

FuBende je eine weitere 0,10 x 0,08 m dicke Verfarbungsschicht ab, vermutlich 

die Uberreste von zwei Balken, auf denen der Holzbau ruhte.

Die Mehrzahl der Graber hatte einen Holzsarg oder ein Totenbrett. In Grab 

30 hoben sich z. B. die Sargwande bereits 0,12 m fiber der Grabsohle ab. In den 

Grabern 19 und 33 wird man nach der Verfarbung, die sich nur auf der Grab

sohle abzeichnete, eher ein Totenbrett als einen Sarg vermuten durfen. Ob 

verschiedentlich vorkommende Ausbuchtungen der Ecken von Pfosten her- 

riihren, bleibt ungewiB. Ebenso lieB sich nicht klaren. oh die kleinen, grob 

bearbeiteten Sandsteine zufallig in manche Graber geraten sind oder ob ihnen 

eine besondere Bedeutung beizumessen ist.

Bisweilen sind Bestattungen auch in Erdgrabern ohne jeglichen Holzschutz 

vorgenommen worden. Auffallend ist hierbei, daB das reich ausgestattete 

Frauengrab 46, in dem weder Verfarbungsspuren noch eiserne Beschlage nach- 

zuweisen waren, in der geringen Tiefe von 0,60 m lag.

Die Graber wiesen in der Regel ein reichhaltiges Inventar auf, obwohl sie 

in frankisch-karolingischer Zeit beraubt und in neuerer Zeit durch den Kies- 

abbau zerstort worden waren5). Die Frage, ob es sich um Manner oder Frauen- 

graber handelt, laBt sich nur nach den Beigaben entscheiden, da sich von den 

Skeletten nur geringe Knochenreste erhalten haben. In der Regel wurde Kera-

4) Uber Nachbestattungen vgl. K. Bbhner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes, 

Teil 1 (1958) 280.

5) Es wird verschiedentlich angenommen, daB die Graber nicht lange nach der Grab- 

legung beraubt wurden: u. a. K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 4) 281. Nicht umsonst enthalt die 

Lex. Sal. tit. 14,6 ein Edikt, das gegen Grabraub gerichtet war.

Fruhmittelalterliche Keramik wurde in der Einfiillerde der Graber 64, 65 und 68 gefunden.
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mik mitgegeben, seltener BronzegefaBe und Glaser. Speisebeigaben sind in 

Grab 50 durch den Tierknochen in einem Terra-Sigillata-Schalchen belegt. 

ErfahrungsgemaB werden auch die frankischen TongefaBe fur Speisen gedient 

haben. Die Mannergraber sind durch Waffen, die Frauengraber durch Schmuck 

gekennzeichnet. Danach lassen sich unter den 83 Grabern 16 eindeutig dem 

weiblichen und 27 dem mannlichen Geschlecht zuweisen. Grab 54 ist das Grab 

eines kleinen Madchens; dies ist besonders hervorzuheben, weil es sich hier 

um ein Kindergrab handelt, und Kindergraber sonst auf frankischen Fried- 

hofen kaum zu fmden sind.

Merkwiirdig ist das gemeinsame Vorkommen von Schmuck und Waffen in 

den Grabern 48 und 556). Grab 48, ein reiches Frauengrab, war nach Lage der 

Beigaben ungestort. Es enthielt eine Scheibenfibel und zwei PerJenketten, aber 

auch eine kleine Lanzenspitze, deren Fundlage nicht bekannt ist (Abb. 16). 

Allerdings sind verschiedene Eisenreste aus der Fulhing geborgen worden. Das 

wiederum reich ausgestattete Frauengrab 55 mit Scheibenfibel, Perlenkette und 

Lanzenspitze war in alter Zeit gestort (Abb. 20,1-A; Taf. 35,1 u. Taf. 36,1,3). In 

diesem Fall konnte die Lanzenspitze aus einem friiher angelegten Mannergrab 

stammen. In den gemeinsam benutzten groBen Gruben der Graber 54/55 und 

60/61 sind wahrscheinlich ganze Familien zusammen bestattet worden; Grab 

54 war das Kindergrab, gekennzeichnet durch den kleinen Sarg und die kleinen 

Bronzeohrringe; es lag uber dem reich ausgestatteten Frauengrab 55, bei dessen 

Anlage moglicherweise ein bereits vorhandenes Mannergrab zerstort wurde.

Nach der Anordnung der Beigaben in den ungestorten Grabern und den 

Knochenfunden aus Grab 48 und 49 zu urteilen, lag der Tote an der nordlichen 

Sarg- oder Grubenwand, den Kopf im Westen mit Blick nach Osten. Die 

Orientierung darf wohl mit christlichem Brauch in Verbindung gebracht wer

den, wie auch die Amulettkapsel aus Grab 48 (Abb. 16,8) als sicherer Beweis 

fur den christlichen Glauben der Bestatteten anzusehen ist7).

K e r a m i k.

Die Einteilung der Keramik nach Tonart und Form erfolgt in der heute in 

der Literatur ublichen Weise8). Man kann nach der Beschaffenheit des Tones 

und seiner Brennart geglattete von rauhwandiger und reduzierend schwarz 

bis grau von oxydierend rot bis gelb gebrannter Ware trennen. Unter der 

gegliitteten Ware kommen reduzierend gebrannte Knickwandtopfe sowie redu

zierend und oxydierend gebrannte Kannen vor. Die rauhwandige Ware ist 

oxydierend gebrannt. Oft haben die GefaBe auf der AuBenflache einen schwach-

6) Vgl. hierzu eine Parallelerscheinung aus Rill, Kr. Moers, wo in Grab 23 eine Perlenkette 

zusammen mit einer Lanzenspitze gefunden wurde (A. Steeger, Bonner Jahrb. 148, 1948, 

249 ff.).

7) Zur Orientierung K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 263. - Zur Amulettkapsel J. Werner, 

Das alamannische Grab von Wittislingen (1950) 52.

8) Bonner Jahrb. 148, 1948, 255 ff. - K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 35 ff.



Das frankiscne Reihengraberfeld von Lommersum, Kreis Euskirchen. 209

grauen bis olivgrauen Uberllug9). Unter der rauhwandigen Ware sind Knick- 

wandtopfe, Flaschen und Schusseln vertreten; selbst der einzigen geglattet 

erscheinenden Flasche aus Grab 55 verleiht der feinkornig hervortretende 

Magerungszusatz eine gewisse Rauhung.

A. Geglattete Tonware n.

1. Reduzierend gebrannte Knickwandtopfe.

Die Unterteilung der Knickwandtopfe nach ihrer Form, d. h. nach dem 

GroBenverhaltnis der Ober- zur Unterwand sowie der Gesamthohe zum 

Durchmesser wird auf Grund der chronologischen Ergebnisse vorgenommen, 

die K. Bohner nach geschlossenen Grabfunden fur den Trierer Raum erarbei- 

tete10). Unter den Knickwandtopfen unseres Graberfeldes iiberwiegt die Form 

mit niedriger Oberwand (Bohner Bib), deren Oberwand 1/4 bis 2/s der Ge

samthohe betragt. Der schwach ausbiegende Rand ist meist durch einen Wulst 

gegen die Oberwand abgesetzt. Zu dieser Gruppe gehoren die GefaBe aus 

Grab 1, 5, 21, 49 und die Einzelfunde Inv. 51,254; 54,564; 54,567; 54,569 und 

54,570. Die Beigaben ermoglichen, wie im Trierer Raum, eine Datierung in 

das 7. Jahrh. Gleichzeitig mit dieser Gruppe sind die Knickwandtopfe mit 

annahernd gleich hoher Ober- und Unterwand (Bohner B 3 b), die in Anleh- 

nung an die erstgenannte Gruppe meist noch eine etwas niedrigere Oberwand 

haben. Hierhin gehoren die GefaBe aus Grab 9, 18 und der Einzelfund Inv. 

54,572. Der Knickwandtopf aus Grab 9 ist zusammen mit einer Lanzenspitze 

mit Schlitztiille gefunden worden, und demnach in den Anfang des 7. Jahrh. 

zu datieren. Ein schlanker Knickwandtopf mit gleichhoher Ober- und Unter

wand, bei dem die Hohe stets groBer als der Durchmesser ist (Bdhner B 3 c), 

liegt aus Grab 61 vor (Zeitstellung nach den Beigaben, entsprechend der Trierer 

Ware, in das 7. Jahrh.).

Einen breiten Knickwandtopf mit niedriger Oberwand, dessen Miindungs- 

durchmesser geringer als die Gesamthohe ist (Bohner Bia), enthielt Grab 48. 

K. Bdhner datiert ihn in das 6. Jahrh. In Lommersum ebenso wie in Gammer

tingen ist er jedoch zusammen mit einer Scheibenfibel gefunden worden (Abb. 

16}, so dafi die Zuweisung in das 6. Jahrh. wohl nur den Trierer Grabfunden 

entsprichtu). Ohne Fundzusammenhang wurde der Knickwandbecher mit 

hohem trichterformigem Rand geborgen (Abb. 25,4}. Er ist in mehreren 

Einzelfunden aus dem Rheinland bekannt, und er laBt sich durch einen ge

schlossenen Grabfund von Meckenheim, Landkr. Bonn, mit Hilfe einer Durch- 

bruchscheibe in das 7. Jahrh. datieren12). Weitere Einzelfunde sind der Knick

wandtopf mit abgerundetem Bauchknick (Bdhner B 5 b), der, wie des ofteren 

auch im Trierer Raum, unverziert ist und der in das 7. Jahrh. gehort, ferner

9) Bonner Jahrb. 150, 1950, 214.

10) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 37 ff.

u) Zu den Trierer Grabfunden vgl. K. Bdhner, Trier (vgl. Anm. 4) 38 f. - Zu Gammertingen 

vgl. J. Werner, Miinzdatierte Austrasische Grabfunde (1935) Taf. 15 C.

12) Einzelfunde, die im Landesmuseum Bonn aufbewahrt werden, stammen aus: Bonn- 

Kessenich Inv.-Nr. K 52; Niederdollendorf, Siegkr., Inv.-Nr. 12195, Engers, Kr. Neuwied, 

Inv.-Nr. 36,107; Remagen, Kr. Ahrweiler, Inv.-Nr. CLXXII. - Zu dem Grabfund aus Mecken

heim vgl. Bonner Jahrb. 92, 1892 Taf. 5.
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ein Knickwandtopfchen mil einschwingender Oberwand (Abb. 25,6), das vom 

5. - 7. Jahrh. in Gebrauch war13). Die Verzierung der GefaBe wirkt einheitlich; 

es wiederholen sich Karo-, Zahnrad- oder geometrisch gemusterte Bander, die 

auf der Oberwand horizontal oder spiralig umlaufen; im Radchenband der 

Knickwandtopfe Inv. 51,254 und 54,569 tritt eine Rosette auf. Bei den Knick

wandtopfchen aus Grab 21 und 48 wechseln Karobander und umlaufende 

Wiilste einander ab. Der Knickwandtopf Inv. 54,565 hat eine gerippte, mit 

Karobandem verzierte Oberwand.

Im allgemeinen sind die frankischen TongefaBe nur auf der Oberwand 

verziert. Im Gegensatz hierzu hat das Wandbruchstiick des Knickwandtopfes 

Inv. 51,257 auch unterhalb des Bauchknickes ein schmales Radchenband, 

das sich aus geometrischen Mustern und kleinen Kreisaugen zusammen- 

setzt und das sich auf der Oberwand zusammen mit Wellenlinien wieder- 

holt. Die Scherbe wurde ohne Fundzusammenhang geborgen; sie ist im Bruch 

sehr diinnwandig und zeigt Starke Drehspuren auf der Innenseite. Diese sowie 

die Kreisaugen des Ziermusters sprechen fiir eine zeitliche Einordnung in das 

7. Jahrh. (Abb. 25,3).

2. K a n n e n.

a. Reduzierend und oxydierend gebrannte Rohrenausguflkannen.

Die frankischen Kannen haben in der Regel eine eingesetzte Rohre als 

Miindung. Eine solche RohrenausguBkanne mit geknickter Wand und Rad- 

chenverzierung (Bohner B 7), die durch den oxydierenden Brand eine rotlich- 

gelbe Farbe erhalten hatte, stammt aus Grab 42 (Abb. 12,15), und Bruchstiicke 

einer ebensolchen reduzierend gebrannten aus Grab 61.

Die Oberflache der rotgebrannten GefaBe war, wie dies auch die Kanne 

aus Grab 42 erkennen laBt, viel starker als bei anderen GefaBen den Ver- 

witterungseinfliissen ausgesetzt. Aus der prozentualen Verteilung in den Gra- 

bem gewinnt man den Eindruck, daB die geglattete schwarzgebrannte Ware 

gegeniiber der rotgebrannten in der Uberzahl war. Gleiche Beobachtungen 

liegen auch aus anderen Gebieten vor14).

Die Proportionen der Kanne mit RbhrenausguB und geknickter Wand er- 

innern sehr an die Knickwandtopfe mit niedriger Oberwand, und gleich diesen 

ist die Kanne in das 7. Jahrh. zu datieren. Dem entspricht auch der aus dem 

gleichen Grab stammende Tummler mit ausbiegendem, nach auBen umge- 

schlagenem Rand.

b. Reduzierend gebrannte Kleeblattkannen.

Kannen, die an Stelle des rbhrenfdrmigen Ausgusses eine einfache Klee- 

blattmiindung haben, wie die aus Grab 79 von Lommersum (Abb. 2^,1), sind 

weitaus seltener gefunden worden. In ihrer auBeren Form erinnert diese

13) Zu dem Knickwandtopf mit abgerundetem Bauchknick vgl. K. Bohner, Trier (vgl. 

Anm. 4) 44 f. - Zu dem Knickwandtopfchen mit einschwingender Oberwand vgl. K. Bohner, 

Trier (vgl. Anm. 4) 56. Das Topfchen mit einschwingender Oberwand ist auch in Rill belegt; 

vgl. Bonner Jahrb. 148, 1948, 255.

14) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 47.
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mittel- bis hellgrau gebrannte Kleeblattkanne mit geknickter Wand und FuB- 

plalte an die Knickwandtopfe mit hoher Oberwand. Durch die Verzierung 

unterscheidet sie sich jedoch von der iibrigen Keramik unseres Graberfeldes 

und von der frankischen Keramik ganz allgemein. Diese befindet sich auf der 

Oberwand und besteht aus vier horizontal umlaufenden Radchenbandem, die 

zwischen Wiilsten liegen und diese teilweise iiberschneiden. Die Verzierungs- 

elemente der Radchenbander sind abwechselnd menschliche Figuren, sich 

kreuzende Schlangen, vierfiiBige Tiere und geometrische Muster (Abb. 3,3).

Abb. 3. Figurale Verzierung auf frankischen GefaBen.

1 Knickwandtopf aus Engelmanshoven, Prov. Limbourg, Grab 3.-2 Knickwandtopf ’aus dem 

Neuwieder Becken‘. - 3 Kanne mit Kleeblattmiindung aus Lommersum-Bodenheim Grab 79. 

MaBstab 1 : 1.

Die menschlichen Figuren sind der Lange nach in den Bildstreifen gelegt, und 

ihre Gestalt ist sehr einfach in den Umrissen gezeichnet: mit rundem, groBem 

Kopf, schmalem, rechteckigem Korper und herunterhangenden Armen, deren 

Hande nach auBen geknickt sind. Die Beine sind im Knie nach innen gewinkelt, 

die FiiBe nach auBen gestellt. Die Tiere sind verkehrt herum, mit den Beinen 

nach oben, mit gesenktem Kopf und gestrecktem Schwanz abgebildet.

Eine Anzahl ahnlicher Kannen ist bisher nur aus der naheren oder weite- 

ren Umgebung des Neuwieder Beckens bekannt geworden. So wird eine solche 

im Rom.-Germ. Museum in Koln aufbewahrt, die, ohne genauere Fundort- 

angabe, aus dem Neuwieder Becken stammt15). Sie ist ebenfalls geglattet und 

reduzierend schwarz gebrannt und besitzt die gleiche doppelkonische Form 

mit dem betonten Bauchknick, den breiten Bandhenkel mit Mittelkehle und 

Fingereindruck am unteren Ansatz, die Kleeblattmiindung und die FuBplatte.

15) Kbln Bayenturm Inv.-Nr. 3200; die Kanne ist aus Sammlung Geyr ubernommen 

worden.
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Die Verzierung bestehl aus vier umlaufenden, geometrisch gemusterten Rad- 

chenbandern zwischen kraftigen Wiilsten (H. 20,4 cm; Dm. 19,7 cm).

Weitere Kleeblattkannen stammen aus Heddesdorf, Kr. Neuwied16). Das 

Grab 186 enthielt eine geglattete, hellgrau gebrannte Kanne mil gerundetem 

Bauchknick, Kleeblattmundung und FuBplatte, deren Verzierung auf der 

Oberwand aus geometrisch gemusterten Radchenbandern besteht, die sich 

zwischen und unter den horizontal umlaufenden Wiilsten befmden (H. 22 cm). 

Eine milgefundene PreBblechscheibenfibel datiert dieses Exemplar in das 

7. Jahrh.

Aus Heddesdorf Grab 218 kommt eine geglattete, grauschwarz-gebrannte 

Kanne mit geknickter Wand, breitem, doppelt gekehltem Bandhenkel, Klee- 

blattmiindung und FuBplatte. Als Verzierung sind wieder drei geometrisch 

gemusterte Radchenbander zwischen abgeplatteten Wiilsten auf dec Oberwand 

abgerollt (H. 22,5 cm). Sonstige Beigaben fehlen.

Aus Gladbach, Kr. Neuwied, stammt eine geglattete, grauschwarz-gebrannte 

Kanne mit annahernd gleich hoher Ober- und Unterwand, Kleeblattmundung 

und FuBplatte17). Ihr breiter Henkel ist vierfach gerieft. Auf der Oberwand 

sind drei horizontal umlaufende, geometrisch gemusterte Radchenbander zwi

schen Riefen angebracht (H. 25,8 cm). Datierende Beigaben wurden nicht 

gefunden.

Zwei Reihen eingestempelter Rosetten statt der iiblichen Radchenbander 

tragt die Kanne aus Niederbreisig, Kr. Ahrweiler, ebenfalls ein Einzelfund18). 

Sie ist diinnwandiger und zierlicher als die bisher genannten und ihre Unter

wand ist gerundet, wahrend die Oberwand leicht einschwingt. Sie ist geglattet 

und reduzierend gebrannt und besitzt ebenfalls die Kleeblattmundung und 

den Bandhenkel mit Mittelkehle und Fingereindruck am unteren Ansatz 

(H. 17,2 cm).

Auf Grund der geographischen Verbreitung darf das Mitteirheingebiet als 

Herstellungszentrum der Kannen mit geknickter Wand und Kleeblattmundung 

angesehen und so in der Kanne unseres Graberfeldes vielleicht ein Importstiick 

vermutet werden19). Doch hebt sich trotz der gleichartigen Form und der 

gleichartigen Zierweise - Radchenbander zwischen horizontal umlaufenden 

Wiilsten und diese teilweise iiberschneidend - die Kanne von Lommersum 

durch ihr ausgefallenes Zierornament von den rein geometrisch verzierten 

Kannen ab.

Parallelen zu der Verzierung kennen wir von einigen frankischen Ton-

16) Herrn Museumsleiter J. Schutz sei fur sein freundliches Entgegenkommen bei der 

Aufnahme frankischen Materials im Museum Neuwied besonders gedankt. - Zur Kanne aus 

Grab 186 vgl. Rhein. Vorzeit in Wort und Bild 2, 1939, 117 (A.-O. Mus. Neuwied Inv.-Nr. 2358). 

- Kanne aus Grab 218: A.-O. Mus. Neuwied Inv.-Nr. 2391.

17) A.-O. Mus. Neuwied Inv.-Nr. 3237.

18) A.-O. Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 13113.

19) Die Aufziihlung liebe sich noch um einige weniger ahnliche Stiicke vermehren, so um 

eine Kanne mit schwerer FuBplatte und doppelter Kreisstempelverzierung aus Grab 216 von 

Heddesdorf, Mus. Neuwied Inv.-Nr. 2384 (das Stuck selbst war nicht mehr aufzufinden); 

ferner um eine gelblichgrau gebrannte, unverzierte Kanne mit stark verschliffenem Bauch

knick, ebenfalls aus Heddesdorf, Mus. Neuwied Inv.-Nr. 1348.
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gefaBen des 7. Jahrh. Das beste Vergleichsstiick, ein Knickwandtopf mit abge- 

setztem zylindrischem Rand ist in Rill bei Xanten gefunden worden (H. 12 cm. 

- Taf. 32)19a). Leider war mir das GefaB im Original nicht zuganglich. Doch 

hat es den Anschein, daB es mit demselben Radchen verziert ist wie die Kanne 

aus Lommersum: liegende menschliche Figuren, sich kreuzende Schlangen, 

vierfiiBige Tiere und geometrische Muster. Die auf dem Riller Knickwandtopf 

deutlich vorhandenen Augen der menschlichen Figur sind auf der Kanne aus 

Lommersum nicht mehr zu erkennen, da die GefaBoberflache stark abge- 

scheuert ist. Ein weiteres Vergleichsstiick stammt aus dem Mittelrheingebiet: 

der bekannte Knickwandtopf mit der Herkunftsbezeichnung ’Neuwieder 

Becken4, auf dessen Oberwand ein Kranz stehender Manner von 5 cm Hohe 

eingestempelt ist* * * * * * 20) (Abb. 3,2). Die Haltung der Arme sowie die x-formige 

Stellung der Beine entspricht vollig der menschlichen Gestalt auf unserer 

Kanne. Es ist deutlich zu erkennen, daB die Figuren des Neuwieder Knick- 

wandtopfes in der rechten Hand ein Schwert tragen, so daB sie als Krieger 

gekennzeichnet sind. Der freie Raum zwischen den figiirlichen Einzelstempeln 

wird durch ein geometrisches Ornament - je zwei iibereinander stehende ge- 

gitterte Kreisstempel - ausgefiillt (H. 22,5 cm; Dm. 19 cm).

Ein Knickwandtopf mit niedriger Oberwand, auf dem ein Kranz stehender 

Menschen von 2 cm Hohe zwischen horizontal umlaufenden Rillen eingestem

pelt ist, wurde in Engelmanshoven, Prov. Limbourg, Grab 3 (Abb. 3,1) und 

ein weiteres Bruchstiick in Grab 46 desselben Graberfeldes gefunden. So

wed nach den Abbildungen zu erkennen ist, die uns dankenswerterweise 

vom Museum in Tongern zur Verfiigung gestellt wurden, ist hier der Mensch 

in einer Art Nische dargestellt. Der Korper ist gerundet, die Arme stehen 

waagerecht ab, die kurzen Beine sind rechtwinklig nach auBen geknickt. Der 

freie Raum zwischen den einzelnen Bildstempeln wird durch ein Kreisorna- 

ment, das vermutlicheine Feldfiasche wiedergeben soil, ausgefiillt21) (H. 16 cm; 

Dm. 17 cm).

Eine sehr ahnliche figurliche Darstellung tragt die spiitfrankische Rohren- 

ausguBkanne mit gerundetem Bauchknick aus Posterholt, Prov. Limbourg22). 

Sie hat als Verzierung auf der Schulter zwischen horizontal umlaufenden 

Riefen ein Zahnradband, das an einer Stelle durch einen figiirlichen Einzel- 

stempel unterbrochen wird, einen Menschen mit rundem Korper und waage

recht abstehenden Armen in einer Art Nische.

In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, daB bereits im 5. Jahrh. 

figiirlich verzierte TongefaBe im germanischen Raum vorkommen. Bei diesen

19a) Bonner Jahrb. 148, 1948, 296 (Einzelfunde aus dem Museum Xanten). Z. Z. der

Bearbeitung der Riller Funde unzuganglich. Eine Anfrage in Xanten blieb auch im Jahre 1960

erfolglos, weil das Museum mit dem groBten Teil der Sammlung im Kriege zerstort und der

verbliebene Rest der Sammlung noch nicht wieder gesichtet wurde. Die Abbildung ist dem

Frankenkatalog entnommen, den H. Stoll angelegt hat und der sich im Rhein. Landesmuseum

Bonn befmdet.

20) H. Kuhn, Vorgeschichtliche Kunst Deutschlands (1935) 470 (A.-O. Rhein. Landesmus. 

Bonn Inv.-Nr. 44,152; aus Sammlung Geyr ubernommen).

21) Herrn M. Vanderhoeven danke ich fur die Zusendung der Fotos.

22) Antiquity and Survival 2, 1959, 207 Abb. 28.
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Darstellungen handelt es sich ebenfalls um solche von Menschen und Tieren, 

die allerdings im Gegensatz zu den bisher besprochenen, eingeritzt sind23). 

Inwieweit sich jedoch bier eine Verbindung zu den Franken herstellen laBt, 

mag dahin gestellt bleiben. Erwahnt sei jedenfalls ein offensichtlich franki- 

sches GefaB (wohl ein Knickwandtopf) mit vertikalen Dellen auf der Schulter 

und eingravierten, stark stilisierten Menschen und Tieren, das auf dem mero- 

wingisch-karolingischen Graberfeld von Villevenard (Marne) gefunden wur

de233).

In der frankischen Kunst treten stilisierte Menschendarstellungen erst 

im Laufe des 7. Jahrh. auf. Ein groBer Teil wurzelt im antiken Kunstschaffen 

des Mittelmeerraumes, wie die Motive der ’Danielschnallen‘ oder die Christus- 

bilder der Grabsteine24). Auf romische Vorbilder sind auch die figiirlichen 

Darstellungen der PreBblechscheibenfibeln zuriickzufiihren25). Nicht zu unter- 

schatzen sind die Anregungen, die von der ostlichen Stoffornamentik mit ihrer 

ungeheuren Fiille von Bildszenen auf das gesamte Kunstschaffen der Vblker- 

wanderungszeit ausgegangen sind. Nach Berichten Gregors von Tours und des 

Paulus Diaconus waren in merowingischer Zeit Kirchen und Palaste mit 

kostbaren, buntgewebten Stoffen ausgeschmiickt26).

In germanischer Umformung erscheint die menschliche Gestalt erstmalig 

auf den Durchbruchscheiben des 7. Jahrh. - der Reiter mit erhobenen Armen 

oder zwei sich in Kreuzform iiberschneidende Menschen27). In der Zeit um 700 

wurde auf dem Stein von Niederdollendorf ein germanischer Krieger mit 

Schwert, Kamm und Feldflasche abgebildet28). Daneben begegnen uns die 

menschliche Gestalt und vor allem das menschliche Antlitz in Stilisierung auf 

Bronze- und Eisenschnallen sowie auf Eimerbeschlagen29).

Die bildhafte Wiedergabe von Tieren ist - ganz im Gegensatz zum

23) H. Behrens, Hammaburg 9, 1953, 83 ff.; Taf. 32,3 und 8. - I. Mestorf, Die vaterlandi- 

schen Altertiimer Schleswig-Holsteins (1877) Taf. 13,5. - A. Genrich, Formenkreise und 

Stammesgruppen in Schleswig-Holstein (1954) 50 Nr. 36. - Ein importiertes TongefaB, das 

mit eingeritzten Tierbildern verziert ist, wurde in Mahndorf gefunden (vgl. E. Grohne, 

Mahndorf [1953] 102 f.).

23a) L’Homme prehistorique 11, 1913, 137 ff. bes. 142 Abb. 2 u. 3.

24) Zu den Danielschnallen vgl. H. Kuhn, Ipek 16, 1941-42, 140 ff. - Zu den Grabsteinen 

vgl. K. Bohner, Germania 28, 1944-50, 63 ff. Taf. 13 u. 14 und F. Rademacher, Bonner Jahrb. 

143/144, 1938/39, 265 ff.

25) G. Behrens, Mainzer Zeitschr. 39/40, 1944/45, 17 ff.

26) W. Volbach, Spatantike und fruhmittelalterliche Stoffe. Katalog des Rom.-Germ. 

Zentralmuseums Nr. 9 (1932) 14 ff.

27) A. v. Jenny, Die Kunst der Germanen im friihen Mittelalter (1940) 51 ff., bes. 52 u. 53.- 

Zu den Reiterscheiben vgl. H. Kuhn, Ipek 12, 1938, 95 ff. und K. Tackenberg, Germania 28, 

1944-1950, 250 ff. - Durchbruchscheiben mit zwei sich in Kreuzform iiberschneidenden Men

schen sind u. a. bekannt aus Soest Grab 105 (vgl. Germania 14, 1930, 1170) und Bendorf- 

Miilhofen (vgl. Bonner Jahrb. 148, 1948, Taf. 56,2). - Zierscheiben, die den Wandel vom 

Tier- zum geometrischen Ornament zeigen, hat P. T. KeBler zusammengestellt: Festschr. Oxe 

(1938) 255 ff.

28) Germania 28, 1944-50, 63 ff., Taf. 13,1.

29) Zur Bronzeschnalle vgl. Antiquity and Survival 2, 1959, 206 Abb. 12. — Zu den Eisen

schnallen vgl. J. Werner, Das alamannische Graberfeld von Mindelheim (1955) Taf. 21. - 

Eimerbeschlage mit menschlicher Darstellung sind bekannt aus Riibenach, Kr. Koblenz 

(Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 40,758); Soest Grab 106 (J. Werner, Grabfunde [vgl. Anm. 

11] Taf. 18); - Schiersteiner Weg bei Wiesbaden (A. u. h. V. Bd. 3 [1881] Heft 2 Taf. 6).
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kbrperlosen Tierornament - in der friinkischen Kunst sellen zu finden, es sei 

denn in Beziehung zu einer menschlichen Darstellung wie u. a. die zahlreichen 

Reiterscheiben und die Gestalt des Lanzenreiters beweisen30).

Fassen wir zusammen, was sich aus den Bildzeugnissen frankischer Kunst 

fur das Zieromament der Kanne von Lommersum ergibt. Die Schlangen sind 

die ’uralten Geschopfe der Erdentiefe und des Grabes‘; und wie auf den 

alamannischen Baumsargen, z. B. von Oberflacht, sind auch die ’Totenschlan- 

gen‘ unserer Kanne zweikbpfig dargestellt30a). Bei dem vierfiiBigen Tier ist 

es nach der Art der Wiedergabe und auch wegen des beliebten Reitermotivs 

naheliegend, an ein Pferd zu denken. Die mcnschliche Gestalt laBt sich noch 

am ehesten mit dem Schwerttrager des Neuwieder Knickwandtopfes verbinden, 

und so gehen wir in unserem Zusammenhang wohl nicht fehl, wenn wir an 

einen Krieger denken, der in das Totenreich einreitet. Es sind ahnliche Zier- 

muster, wie sie auch bei den spatantiken-koptischen Stoffen verwandt wurden: 

Menschen und Pferde, Reiter und Jadgszenen, und es ist naheliegend, die 

letzten Vorbilder der figiirlicla verzierten Keramik hier zu suchen31). Auffallig 

ist nur, daB unter den friinkischen TongefaBen so wenige in dieser Art ver- 

zierte zu finden sind, was wohl am ehesten mit dem Wort von H. ZeiB zu 

erklaren ist: ’daB die Tbpfer am starksten in der bildlosen Tradition stan- 

den‘32).

Leider sagen die Beigaben nichts dariiber aus, ob die Kanne aus einem 

Frauen- oder Mannergrab stammt, da das Grab 79 zerstbrt war. Der Knick - 

wandtopf aus Rill sowie der aus dem Neuwieder Becken sind als Einzelfunde 

geborgen worden, der Knickwandtopf aus Engelmanshoven stammt aus einem 

gestorten Grab, das jedoch, nach den wenigen Perlen zu urteilen, als ein 

Frauengrab angesehen werden muB.

Die vergleichende Betrachtung sowohl der GefaBform, insbesondere der 

FuBplatte, als auch der figuralen Verzierung lassen eine Datierung der Kanne 

aus Grab 79 in das 7. Jahrh. gerechtfertigt erscheinen, zumal in demselben 

Grab noch ein rauhwandiges Knickwandtopfchen aus dem fur diese Zeit 

charakteristischen Vorgebirgston gefunden wurde33).

B. Rauhwandige Waren.

Die rauhwandige Ware unseres Graberfeldes wurde, nach der Zusammen- 

setzung des Tones zu urteilen, am Rande des Kolner Vorgebirges hergestellt, 

von dem Lommersum nur wenige Kilometer siidlich entfernt liegt. Die in den 

Topfereien des Kolner Vorgebirges hergestellte Keramik ist durch bestimmte 

Magerungszusatze und eine gewisse Brenntechnik gekennzeichnet34). Da nur

30) A. v. Jenny a. a. O. 52 f. - Eine Ausnahme bildet die kleine eingeschnittene Hirschfigur 

auf einer Pinzette aus Kobern, Kr. Koblenz (Bonner Jahrb. 146, 1941, 176).

30a) Germania 28, 1944-1950, 67 u. Anm. 29.

31) Vgl. hierzu auch W. Holmquist, Ipek 12, 1938, 78 ff.

32) H. ZeiB, Das Heilsbild in der germanischen Kunst des friihen Mittelalters (1941) 16.

33) Zur FuBplatte an GefaBen des 7. Jahrh. vgl. K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 4) 47.

34) Bonner Jahrb. 148, 1948, 260 f. und 297 f. - Bonner Jahrb. 150, 1950, 214. 219.
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ein Teil der rauhwandigen GefaBe von Lommersum makroskopisch der iib- 

lichen Beschreibung des Vorgebirgstones eindeutig entsprach, warden aus 

unserem Material einige, dem Aussehen nach verschiedene Knickwandtopfe 

und Flaschen zu einer neuen Untersuchung ausgewahlt, die J. Frechen, 

Mineralogisches Institut der Universitat Bonn, durchfiihrte35). Sie ergab, daB 

zwischen der mineralogischen Zusammensetzung der Scherben aus Lommer

sum und der bisher untersuchten Scherben aus Vorgebirgston feine Unter- 

schiede bestehen, so daB man wohl mit zwei, vielleicht auch mit mehreren 

Herstellungsorten innerhalb der Vorgebirgskeramik des 7. Jahrh. rechnen 

muB.

Die ausgewahlten Scherben waren trotz auBerer Verschiedenheit und unter- 

schiedlicher Harte in ihrer mineralogischen Zusammensetzung gleich. Der Ton 

war sandarm bis sandfrei und in seiner Mineralbeimengung gekennzeichnet 

durch das Auftreten von Sanidin. Durch den Sanidin und die Kornform und 

KorngroBe der Quarze unterscheidet sich der Ton der GefaBe von Lommersum 

von dem der spateren Badorf-Pingsdorfer Keramik36). Der Sanidin verbindet 

ihn dagegen mit der Badorfer Ware aus Walberberg, und es ist naheliegend, 

fiir die Keramik aus Lommersum an eine Topferei in der Umgebung von 

Walberberg zu denken, wobei natiirlich zu beriicksichtigen ist, daB auch an 

anderer Stelle des Vorgebirges sanidinhaltige Tone vorkommen konnen37). 

Man kann also innerhalb der Vorgebirgskeramik des 7. Jahrh. auf mineralogi- 

schem Wege bereits die Topfereibezirke von Walberberg und Badorf-Pingsdorf 

unterscheiden, deren Topferbfen wir aus karolingischer und spaterer Zeit 

kennen. Die Topfereien am Vorgebirge setzten nach K. Bohner um die Wende 

vom 6. zum 7. Jahrh. ein38). Die Hauptproduktionszeit der Vorgebirgskeramik 

fallt in das 7. und 8. Jahrh.

Zur Datierung unserer Keramik ist zu sagen, daB nur wenige rauhwandige 

GefaBe aus gut datierten Grabzusammenhangen stammen. Als Einzelfund 

wurden auch die Rand- und Wandbruchstucke eines Kugeltopfes mit kantig 

abgestrichenem Wulstrand geborgen, der auf der AuBenflache den charakteri- 

stischen grauen Uberflug hat (Inv. 51,258).

35) Untersucht wurden die Knickwandtopfe aus Grab 1, 83 und der Einzelfund Inv.-Nr. 

54,571, die Flaschen aus Grab 55, 67 und die Einzelfunde Inv.-Nr. 54,576 und 54,577 sowie 

die rauhwandigen GefaBe aus Grab 75 und 80.

Ergebnisse der mineralogischen Untersuchung: Alle Scherben sind ihrer Zusammenset

zung nach gleich ausgebildet. Der Ton ist sehr sandarm bis sandfrei. An Magerungsbestand- 

teilen treten auf:

Minerale: Quarz, eckig bis gerundet. Die KorngroBen sind serial vom Feinkorn bis zu einem 

mittleren Korn.

Alkalifeldspat, Varietat Sanidin, meist eckig, seltener gerundet. KorngroBe wie bei Quarz.

Plagioklas, Varietat Oligoklas. Kornform und KorngroBe wie bei Sanidin. Vorkommen 

sehr vereinzelt.

Gesteinsfragmente: Quarzit, Trachit (sehr vereinzelt).

36) Vgl. hierzu Bonner Jahrb. 150, 1950, 214 unter Vorgebirgston.

37) Proben der Walberberger Keramik, die J. Frechen untersuchte, enthielten Sanidin.

38) Fiir die Badorf-Pingsdorfer Keramik vgl. Bonner Jahrb. 150, 1950, 214 IT. — Fiir die 

Walberberger Keramik Bonner Jahrb. 155/156, 1955/56, 372 ff.
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1. Knickwandtbpfe.

Unter den Knickwandtopfen uberwiegen die kleinen unverzierten Topfe 

mit annahernd gleich hoher Ober- und Unterwand, teilweise mit abgeschnitte- 

nem oder auch linsenformig gewblbtem Boden, wie sie aus Rill bekannt ge- 

worden sind39). Sie liegen vor aus Grab 21, 38, 51, 55, 57, 59, 83 und als 

Einzelfunde (Inv. 54,566; 55,74 und 56,213). Die sparliche Verzierung der Topf- 

chen aus Grab 21 und 57 beschrankt sich auf umlaufende Riefen. Datierende 

Beigaben des 7. Jahrh. enthielten Grab 55 und 57: Grab 55 eine bronzene 

Scheibenfibel, Grab 57 einen Breitsax.

2. Flaschen.

Die Entwicklung der frankischen Flaschen hat K. Bohner ausfiihrlich 

behandelt40). In Lommersum sind sie durch den verschliffenen Bauchknick 

gekennzeichnet. Einige haben einen abgeschnittenen Boden, andere einen 

Halswulst oder eine trichterformige Mundung mit gekehltem Innenrand. Zum 

Teil sind sie sehr hart, fast weiBlichgrau gebrannt wie die Flasche aus Grab 51. 

Andere, weniger hart gebrannte weisen uber dem feinkornig hervortretenden 

Magerungszusatz eine Art Uberzug auf, so daB, wie bei der Flasche aus Grab 

55, eine gewisse Glattung vorhanden ist. Bis auf wenige Ausnahmen sind die 

Flaschen unverziert. Unter den verzierten kommen solche mit geometrisch 

gemusterten Radchen-, Karo- oder Wellenbandern und umlaufenden Riefen 

vor, wobei auf eine sorgfaltige Ausfiihrung offenbar wenig Wert gelegt wurde. 

Durch Beigaben datiert ist lediglich die Flasche aus Grab 55. Sie gehort - wie 

die beiden aus Grab 51 und 54 und viele Einzelfunde — in das 7. Jahrh.

3. Schiisseln.

Schiisseln mit abgesetztem, eingezogenem Rand sind aus dem Rheinland 

in mehreren Einzelfunden bekannt41). Fur sie, wie auch fur die beiden Schiis- 

seln aus Grab 4 und Grab 67, sind die Quarzit- oder Kieselstiickchen, mit denen 

der Ton gemagert wurde, charakteristisch. Die Schiissel aus Grab 4 wurde 

zusammen mit einer Bartaxt gefunden, die eine Datierung in das 6. oder in den 

Anfang des 7. Jahrh. wahrscheinlich macht. Nimmt man jedoch fiir unser 

Gebiet vereinzelt ein Fortleben der Bartaxt bis in das 7. Jahrh. hinein an, so 

sprechen Parallelfunde aus dem Trierer Raum wie auch der Grabfund von 

Meckenheim eher fiir eine zeitliche Einordnung dieser Randschiisseln in das 

7. Jahrh.42).

39) Bonner Jahrh. 148, 1948, 262 Abb. 7,5.

40) K. Bohner, Bonner Jahrb. 149, 1949, 189 f.

41) Meckenheim, Inv.-Nr. 1208; Bonn-Kessenich Inv.-Nr. K 64 und K 66; Stiirzberg bei 

Dattenberg Inv.-Nr. 5606; Andernach Inv.-Nr. 2330; Gonnersdorf, Kr. Neuwied, Inv.-Nr. 35,332. 

Der A.-O. samtlicher Schiisseln ist das Rhein. Landesmuseum Bonn.

42) Zu den Trierer Grabfunden vgl. K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 57. - Grab 22 von 

Meckenheim enthielt eine Schiissel mit abgesetztem eingezogenem Rand, eine Durchbruch- 

scheibe und eine Bronzeschnalle mit dreieckigem Laschenbeschlag. Die Durchbruchscheibe 

ist mit Kreisaugen verziert. - Nach J. Werner, Grabfunde (vgl. Anm. 11) 92 Taf. 18 und 87 

Taf. 11, gehort die Zierscheibe mit eingepunzten Kreisen in die erste Halfte des 7. Jahrh. - 

Der Fund von Meckenheim ist abgebildet: Bonner Jahrb. 92, 1892 Taf. 4.
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GlasgefaBe.

Tummler und Sturzbecher sind die am haufigsten vorkommenden franki- 

schen GlasgefaBe43). Beide haben einen verdickten Rand, der eine besonders 

starke Rundung dutch die vielfach hohl gebildete Lippe erhielt.

Die Mehrzahl der Tummler hat eine gerippte Wandung44). Ausnahmen 

bilden schlanke unverzierte Stiicke, wie die hellgriinen Tummler aus Grab 5, 

25, 42 und der Einzelfund Inv. 56,215. Grab 42 ist ein Frauengrab, bei Grab 5 

und 25 war das Geschlecht des Toten nicht mehr zu bestimmen. Nach der 

Fundlage in Grab 5 und 42 zu urteilen, diente der Tummler zur Abdeckung 

der TongefaBe. Der Tummler war im 6. und mehr noch im 7. Jahrh. in Ge- 

brauch45). Die leichte Ausbiegung des Randes, die fiir unsere Stiicke charakte- 

ristisch ist, kommt nur im 7. Jahrh. vor46). Der Tummler mit verdicktem, 

umgeschlagenem Rand aus Grab 25 und Grab 42 sowie der Einzelfund Inv. 

56,215 ist eine Spatform, ohne daB man vorerst genauer angeben konnte, 

wann sein Hauptmerkmal, der umgeschlagene Rand, aufkommt47). Die Form 

ist dutch eine mitgefundene Miinze in dem Grab von Bermersheim, Rhein

hessen, in die Zeit um 700 datiert48).

Der Glockentummler Inv. 54,579 aus dunkelhonigfarbenem Gias unter- 

scheidet sich von den oben genannten dutch seine glockenformige schlankere 

Form. Sein Vorkommen beschrankt sich ausschliefilich auf das 7. Jahrh.49).

Sturzbecher aus honigfarbenem Gias wurden in den reich ausgestatteten 

Frauengrabern 46 und 55 gefunden sowie als Einzelfund Inv. 51,253. Nach 

K. Bohner kommt die Form mit zylindrischer Wand sowohl im 6. als auch im 

7. Jahrh. vor50). Ein Kennzeichen des 7. Jahrh. ist nach F. Rademacher das 

Fehlen des Knopfes an dem gleichmaBig gerundeten Boden51). Grab 46 1st 

datiert um 600, Grab 55 in das 7. Jahrh.

BronzegefaBe.

Bruchstucke zweier BronzegefaBe wurden in dem Frauengrab 46 und dem 

Mannergrab 47 je am FuBende angetroffen, in zwei Grabern, die nebeneinan- 

der in der SO-Ecke des Graberfeldes lagen52). Eine Rekonstruktion nach den 

erhaltenen Uberresten ergab zwei flache kalottenformige Schalen aus dunnem 

Bronzeblech mit beweglichen eisernen Griffen, die in kleinen Osen an drei-

43) F. Rademacher, Bonner Jahrb. 147, 1942, 285 ff., bes. 301 f.

44) Bonner Jahrb. 147, 1942, 302.

45) Bonner Jahrb. 147, 1942, 302.

46) Bonner Jahrb. 147, 1942, 302. - K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 227.

47) Bonner Jahrb. 147, 1942, 304.

48) Germania 21, 1937, 267.

49) Bonner Jahrb. 147, 1942, 306. - K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 227 f.

50) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 230 f.

51) Bonner Jahrb. 147, 1942, 308.

52) Wie der Fund von Morken zeigt, wurden BronzegefaBe nicht nur am FuBende sondern 

auch in Kopfhohe niedergelegt. K. Bohner, Das Grab eines frankischen Herren aus Morken im 

Rheinland. In: Neue Ausgrabungen in Deutschland (1958) und als ’Fiihrer des Rhein. Landes- 

museum in Bonn1 Nr. 4, 23.
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eckigen bis schildformigen Attaschen hingen. Die Bruchstiicke aus Grab 47 

(Abb. 15,1) lieBen noch deutlich erkennen, daB die Schale ehemals an Rand 

und Wand zusammengenietet war53). Beide BronzegefaBe haben einen schma- 

len, horizontal ausgebogenen Rand, der bei dec Schale aus Grab 47 mit einem 

eingeschlagenen Zickzackband verziert ist. Dieser Horizontalrand, teils schma- 

ler, teils breiter, scheint im allgemeinen fur Bronzegeschirr des 7. Jahrh. 

charakteristisch zu sein54). Zu den Bruchstiicken der Schale aus Grab 46 ge- 

hort ein Ring mit drei kurzen FiiBen, der ehemals auf dem Boden aufgeldtet 

war (Abb. 15,2). Diese Art Schalen mit dem charakteristischen DreifuBring 

war weit verbreitet, wie die zahlreichen Funde vom Niederrhein bis Siid- 

deutschland beweisen55). Hierbei fallt auf, daB sie im frankischen Bereich in 

ausgesprochen reichen Grabern nachgewiesen wurden, wie die besonders groBe 

und gut erhaltene aus dem Frauengrab unter dem Kolner Dom, das nach vor- 

laufiger Datierung in das 6. Jahrh. gehort56).

Auch das Grab von Morken, um 600, enthielt eine Schale mit aufgeldtetem 

DreifuBring. Sie ist nach K. Bohner wahrscheinlich einer noch nicht genauer 

lokalisierbaren rheinischen Werkstatt zuzuweisen57). Ihr mikroskopisch unter- 

suchter Inhalt setzte sich aus gelrockneten Blumen und Getreidenahrungs- 

mitteln zusammen. Leinen- und Wollreste lassen darauf schlieBen, daB man 

die mit Speisebeigaben gefiillte Schale bei der Grablegung mit Stoffen iiber- 

deckt hat.

Eine weitere Schale mit DreifuBring, die aus Grab 31 des Bonner Miinsters 

geborgen wurde, war in alter Zeit durch ein aufgenietetes Bronzeblech ausge- 

bessert. Man fand in der Schale noch Uberreste von Pflaumen und Haselniissen. 

Der Kleeblattkrug wie auch die Silberbeschlage in Spiralkerbschnittechnik 

datieren die Schale in das 6. Jahrh.58).

In Koln-Junkersdorf enthielt Grab 71 eine Schale mit drei FiiBchen, an 

denen je zwei kleine angegossene Ringosen saBen. Zu diesem Fund fehlten 

datierende Beigaben, jedoch wurde eine sehr ahnliche Schale, die statt der FiiB- 

chen einen breiten Standring besitzt, in Grab 41 des gleichen Graberfeldes 

zusammen mit einer Almandinscheibenfibel und einer Biigelfibel vom skandi- 

navischen Typ gefunden. Hiernach zu urteilen, muB die Schale wieder dem 

6. Jahrh. zugerechnet werden59).

Schmalsax und Beil datieren auch die DreifuBschale aus einem wohl-

53) Ebenfalls am Rande zusammengenietet ist die Schale aus Orsoy, Kr. Moers (Bonner 

Jahrb. 149, 1949, 175).

54) Vgl. hierzu J. Werner, Grabfunde (vgl. Anm. 11) Taf. 18,24; Taf. 30,40 und Taf. 35 B 6.

55) Fundorte im alamannischen Gebiet sind Rottweil und Ulm-S6flingen. Die Schale aus 

Rottweil wurde zusammen mit einer Lanzenspitze beim Ausheben eines Abwasserungsgrabens 

’Auf der Lehr‘, einem alamannischen Graberfeld des 6. und 7. Jahrh., geborgen. Sie zeigt 

breite gedrungene FiiBe und dreieckige Attaschen. Die Schale aus Ulm-Soflingen stammt mit 

Sicherheit aus einem Mannergrab, dessen Beigaben in das 7. Jahrh. gehoren.

Fundber. aus Schwaben N. F. 12, 1938-1951, 127/128 und 15, 1959, 193 Taf. 48,3. Vom 

Museum Rottweil wurde uns dankenswerterweise ein ausfiihrlicher Fundbericht zur Ver- 

fiigung gestellt.

56) Germania 38, 1960, 103.

57) K. Bohner, Morken (vgl. Anm. 52) 23 und 29.

58) Bonner Jahrb. 136/137, 1932, 172 f. und Taf. 15,5.

59) Bonner Jahrb. 146, 1941 Taf. 72.
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ausgestatteten Kriegergrab von Rodingen in das 6. Jahrh. In der Schale hatten 

sich lediglich Uberreste des holzernen Traghenkels erhalten60).

Aus dem Mitteirheingebiet hat H. Schoppa eine Anzahl von Schalen mit 

angeldtetem DreifuBring zusammengestellt, die er durch das miinzdatierte 

Grab von Eltville am Rhein der 2. Halfte des 6. Jahrh. zuweist61).

Es ergibt sich nun die Frage, oh diese getriebenen Schalen mit beweglichen 

Griffen und Standring oder DreifuBring einheimische Nachahmungen der ge- 

gossenen mittehneerischen Bronzeformen des 6.-7. Jahrh. sind. Trotz des 

Beckens von Rennertshofen, das an Stelle des durchbrochen gearbeiteten Stand- 

ringes drei FiiBe hat, ist diese Frage wohl zu verneinen, denn das Charakteristi- 

kum der frankischen FuBschalen ist der Ring mit den FiiBen, der bei dem 

Becken von Rennertshofen fehlt62). Bei den von J. Werner als Nachahmungen 

bezeichneten Becken sind die Griffe gegossen und zeigen eine knotige Mittelver - 

dickung, wie z. B. die Schale aus Sinzig, die er in die 2. Halfte des 7. Jahrh. da- 

tiert63). Anhand geschlossener Grabfunde lieB sich ferner erweisen, daB die soge- 

nannten koptisch-italischen BronzegefaBe hauptsachlich im 7. Jahrh. in die 

Erde gekommen sind und zwar im Zusammenhang mit den sich im 7. Jahrh. 

anbahnenden Handelsbeziehungen siiddeutscher Stamme mit den Langobar- 

den64). Einheimische Nachahmungen kbnnten also fruhestens auch erst aus 

dem 7. Jahrh. vorliegen, wie eben das Becken von Sinzig. Die frankischen 

Schalen mit FuBring gehdren jedoch alle noch dem 6. Jahrh. oder der Zeit um 

600 an. Das gilt fur die mimzdatierten Schalen aus Morken und Eltville sowie 

fur die Schale aus Grab 46 von Lommersum, die zusammen mit einem filigran- 

verzierten Goldblechanhanger gefunden wurde. Es scheint also bei unseren 

Schalen eher spatromische Tradition als mittelmeerischer EinfluB vorzuherr- 

schen. Hier im nordlichen Rheinland hebt sich eindeutig ein kleines Zentrum 

der Dreifufischalen heraus: der Westrand des Kolner Vorgebirges mit den 

Fundorten Lommersum und Morken im Erfttal, wenig westlich davon Rodin- 

gen im Kreise Jiilich, sowie ostlich davon Bonn und Koln65). In diesem Gebiet, 

vielleicht in Koln, diirfen wir eine Werkstatt der rheinischen FuBschalen 

vermuten.

Holzgefafie.

Behalter und Gerate aus Holz sind ebenso wie die holzernen Grabeinbauten 

restlos im Erdboden vergangen. Auch die zugehorigen eisernen Beschlagteile 

haben sich im Kiesboden nur schlecht erhalten.

60) Die Schale stammt aus Grab 97 von Rbdingen; unverbffentlicht (Rhein. Landesmus. 

Bonn Inv.-Nr. 50,516).

61) H. Schoppa, Die frankischen Friedhofe von Weilbach, Maintaunuskreis (1959) 37.

62) Zu dem Becken von Rennertshofen vgl. J. Werner, Italisches und koptisches Bronze- 

geschirr des 6. und 7. Jahrh. nordwarts der Alpen. In: Festschrift Wiegand (1938) 74 Taf. 

26,2. - J. Werner, Wittislingen (vgl. Anm. 7) Taf. 15,2.

63) J. Werner, Bronzegeschirr (vgl. Anm. 62) 78 und Grabfunde (vgl. Anm. 11) Taf. 35 B. 

- Der Griff der Bronzeschale aus Grab 47 von Lommersum zeigt ebenfalls eine leichte Ver- 

dickung; jedoch lieB sich nicht einwandfrei klaren, ob die Verdickung urspriinglich oder 

durch Aufquellen des Eisens entstanden ist.

64) J. Werner, Bronzegeschirr (vgl. Anm. 62) 76.

65) Bisher ist keine DreifuBschale aus dem sons! so fundreichen Neuwieder Becken be- 

kannt geworden.
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In Grab 24, einem Kriegergrab, hat man am FuBende leicht gebogene 

Eisenstiicke, moglicherweise Reifen und Traggriffe eines Holzeimers gefunden, 

und aus Grab 42, dem Kammergrab einer Frau, stammen Winkelbeschlage 

und eine Beschlagplatte mit zusammengerostetem Griff, wohl von einem Holz- 

kiistchen von etwa 20 x 28 cm GroBe. Es stand in Kniehohe. Vom Inhalt des 

Kastchens hat sich nichts erhalten.

W a f f e n.

An eisernen Waffen sind dem Krieger Spatha, Sax, Lanze, Pfeilspitze, Axt 

und Schild mitgegeben worden, am haufigsten jedoch die Lanze. Die Kombi- 

nation von Sax, Lanzenspitze und Schild ist allein fur Grab 9 belegt; in den 

Grabern 11, 27, 41 und 52 waren Lanzenspitze und Schild vergesellschaftet, in 

Grab 50 Pfeilspitzen und Schild und in Grab 13 Sax und Axt. Allen iibrigen 

Bestattungen hatte man nur das Kurzschwert oder die Lanze beigegeben. Uber 

die Grabzugehorigkeit dec Spatha laBt sich nichts naheres aussagen, da sie als 

Einzelfund geborgen wurde. Auf das gemeinsame Vorkommen von Schmuck 

und Waffen in einem Grab ist schon an anderer Stelle hingewiesen worden66).

In den ungestorten Grabern lagen Schwert und Schild in der Grabmitte. 

Der Schild muB nach den Grabungsbefunden ehemals aufrecht im Grab ge- 

standen haben, gegen eine Sargwand gelehnt. Die Lanzenspitze lag immer am 

FuBende, ihre Spitze zeigte nach Osten. Die Axt aus Grab 4 wurde auf dem 

linken Oberschenkel gefunden, in dem vermutlich gestorten Grab 13 zusammen 

mit alien iibrigen Beigaben am FuBende des Grabes. Da der Kiesboden von 

Lommersum der Konservierung von Eisen nicht giinstig war, haben sich auch 

die eisernen Waffen nur in beschadigtem Zustand erhalten. Die Spatha (Inv. 

56,209) war in mehrere Teile zerbrochen (Abb. 25,1). Auf der Klinge hatten 

sich festgerostete Holzreste der Scheide erhalten. Auch auf den ovalen Griff- 

platten des oberen und unteren Angelendes war die Holzstruktur noch zu 

erkennen, so daB man annehmen darf, daB sie ahnlich der Spatha von Eisenach 

mit Holzscheibchen belegt waren67). Die Form der Spatha hat eine lange 

Lebensdauer, und eine Datierung ist nur nach den etwas variierenden Knauf- 

formen moglich68). In Anlehnung an die Eisenacher Spatha, die den gleichen, 

wenn auch reicher verzierten dreieckigen Knauf besitzt, scheint eine Zu- 

weisung in das 7. Jahrh. gerechtfertigt.

Die neue Unterteilung der Kurzschwerter in Schmal-, Breit- und Langsax 

geht von der Form aus und stiitzt sich auf das Verhaltnis der verschiedenen 

MaBe zueinander, und zwar der Klingenlange zur Klingenbreite und wiederum 

zur Gesamtlange69). Aus unserem Graberfeld kamen 13 Breitsaxe zutage, davon 

9 aus geschlossenen Grabfunden. Wegen des stark korrodierten Zustandes ist 

nach den GrbBenverhaltnissen allein eine Klassifikation oft nicht mehr moglich,

66) S. o. S. 208.

67) Zur Spatha von Eisenach vgl. K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) Taf. 25,2 a und b.

68) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 127 f.

69) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 130 IT.
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doch konnen gewisse Unterscheidungsmerkmale, wie die abgeknickte Spitze 

an dem Sax aus Grab 75, bier weiterhelfen.

Nach den datierenden Beifunden aus dem Trierer Raum zu urteilen, ge- 

hort der Breitsax fast ausschlieBlich dem 7. Jahrh. an70). In Grab 9 wurde er 

jedoch zusammen mit einer Lanzenspitze mit Schlitztiille, in Grab 13 zusam- 

men mit einer Bartaxt gefunden. Beide Graber gehbren in die Zeit um 600. 

Ahnliche Fundkombinationen warden auch an anderer Stelle beobachtet71).

Von einigen Schwertern haben sich Scheidenbruchstiicke erhalten, bei dem 

Einzelfund Inv. 51,250 Bruchstiicke des bronzenen Scheidenmundstiickes und 

in Grab 66 (Abb. 22,5) sowie bei dem Einzelfund Inv. 56,216 lederne Scheiden- 

mundstiicke, die dicht mit kleinen Bronzenieten beschlagen waren72) (Abb. 26).

Die Kanten der Leder-, Stoff- oder Holzscheiden waren durch rohrenformig 

zusammengebogene Bronzebeschlage geschiitzt. Aus Grab 66 stammt ein recht- 

winklig umgebogener Beschlag, der den stufenartigen Vorsprung der Scheide 

eingefaBt hat73). Zusammengehalten wurden die Scheiden durch groBere Zier- 

niete. Diejenigen aus Grab 66 sind mit Dreierwirbeln verziert, die des Einzel- 

fundes Inv. 56,216 haben einen gekerbten Rand und die des Einzelfundes 

Inv. 51,250 drei symmetrisch angeordnete Locher auf der flachen Kopfplatte. 

Vier Niete mit kraftigem Perlrand lagen zusammen mit den Bruchstiicken 

eines Saxes entlang der nbrdlichen Sargwand von Grab 2474).

Die Lanzenspitzen mit schlank- oder gedrungen-ovalem Blatt haben, abge- 

sehen von einer einzigen Ausnahme, eine Ganztiille. Sie gehoren dem 7. Jahrh. 

an75). Die Spitze mit geschlitzter Tiille aus Grab 9 ist in die Zeit um 600 oder 

in den Anfang des 7. Jahrh. zu datieren76). Drei Lanzenspitzen, aus Grab 23 

sowie die Einzelfunde Inv. 51,246 und 247, besitzen ein schlankes, spieBartiges 

Blatt und eine lange Ganztiille. An dem Bruchstiick Inv. 51,247 geht das Blatt 

ohne Absatz in die Tiille iiber. Nach K. Bohner kommt das spieBartige schmale 

Blatt haufig an Lanzenspitzen mit geschlitzter Tiille des 6. Jahrh. vor77). Ins- 

gesamt wurden zwanzig Lanzenspitzen gefunden, davon zwei zusammen in 

einem Grab - Grab 1 - sowie fiinf als Einzelfunde.

Fiinf Pfeilspitzen, darunter Spitzen mit Widerhaken, mit Schlitz- und 

Ganztiille liegen aus Grab 50 vor; drei weitere mit Ganztiille als Einzelfunde

70) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 142.

71) So in einigen wenigen Grabern des Trierer Landes, wo man Breitsaxe zusammen 

mit Gegenstanden gefunden hat, die noch dem 6. Jahrh. angehoren (K. Bohner, Trier [vgl. 

Anm. 4] 144).

72) Eine Parallele hierzu stammt aus Andernach, vgl. A. u. h. V. Bd. 4 (1900) Taf. 48,8 

und 9.

73) Vgl. die Bekonstruktionsversuche bei K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 145 Abb. 7; ders., 

Merowingerzeit. Frankische Waffengraber aus dem Moselland (1958). Inventaria Archaeolo- 

gica, Deutschland. Heft 4, Blatt 39.

Ein rechtwinklig umgebogener Bronzebeschlag stammt auch aus Bonn-Kessenich (Rhein. 

Landesmus. Bonn Inv.-Nr. K 13 e).

74) Zu den Dreierwirbeln und Perlrand vgl. K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) Taf. 26. Die 

Locher dienten zur Befestigung der Zierniete durch Draht oder dergl., vgl. Taf. 26,9 u. S. 140.

75) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 151 IT.

76) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 151 unter Nr. 6. - Vgl. auch Bonner Jahrb. 148, 1948, 

245 Anm. 5 und 270 f.

77) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 149.
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(Inv. 51,251). Die Mehrzahl der verschiedenen Typen gehdrt dem 6. und 

7. Jahrh. an und ist nicht naher zu datieren, die Spitze mil rautenformigem 

Blatt und Schlitztiille, die in Grab 50 vorkommt, tritt erst im 7. Jahrh. auf78).

Die Bartaxt mit glattem Riicken datiert K. Bohner im Trierer Raum in das 

6. Jahrh.79). Da sie in Lommersum in Grab 4 zusammen mit einer Schiissel 

mit abgesetztem, eingezogenem Rand, in Grab 13 mit einem Breitsax vor

kommt, darf zumindest fur miser Gebiet vereinzelt ein Fortleben in den An- 

fang des 7. Jahrh. angenommen werden.

Die Schildbuckel - insgesamt acht Stuck - haben, soweit sie ganz erhalten 

sind, wie der aus Grab 50 und der Einzelfund Inv. 51,249, einen niedrigen 

Kragen und eine flachgewolbte Haube. Der Rand war stets mit eisemen Niet- 

kopfen besetzt, in einem Faile mit fiinf Nieten, entsprechend dem Hohenfelser 

Fund80). Datiert wird die Form in das 7. Jahrh.

Messer warden sowohl den weiblichen (Grab 16, 26, 48, 49 und 67) wie den 

mannlichen (Grab 13, 22, 24 und 76) Bestattungen mitgegeben. In der Regel 

das Messer, dessen Riicken und Schneide gleichmaBig stark zur Spitze einge- 

bogen ist. Fur ihre zeitliche Festlegung ist ein weiter Spielraum gelassen, da 

sie vom 5. bis 7. Jahrh. in Benutzung waren81). Ein charakteristisches Merkmal 

des 7. Jahrh. ist die abgeknickte Spitze, wie sie das Messer aus Grab 24 besitzt.

Zu dem Messer aus Grab 49 wurden neben dem linken Oberschenkel der 

Bestatteten auch die Uberreste der Scheide gefunden: Bruchstiicke des U-formig 

gebogenen Ortbandes und der langsgerillten bandformigen Bronzezwingen, 

die, um die Lederscheide geschlungen, diese mit einem feinen Niet zusammen- 

hielten. Eine Parallele hierzu ist ein Messer aus Leutesdorf, Kr. Neuwied82) 

(Taf. 33,3), das noch in der Lederscheide steckte. Um die Spitze ist eben- 

falls ein U-formig gebogenes Ortband gelegt und die Scheide von einem 

langsgerillten Bronzeblech eingefafit. Zusammengehalten und verstarkt wurde 

die Scheide durch fiinf gleichmaBig verteilte, bandformig geriefte und fest 

vernietete Bronzezwingen. An der Griff angel saBen noch geringe Reste der 

Holzverschalung.

Schmuck.

Fur die weiblichen Bestattungen von Lommersum sind die reichen Perlen- 

ketten kennzeichnend (Taf. 34 und 35), die sich, wie in Grab 28, 55 und 67, 

aus fiber hundert Gias- und Bernsteinperlen zusammensetzen. Nach der mehr- 

fach beobachteten unterschiedlichen Fundlage am Kopfende und in der Grab- 

mitte darf vermutet werden, daB Perlen nicht nur als Halsschmuck, sondern 

auch als Armbander getragen wurden83). Ihre Aufreihung in alter Zeit lieB

78) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 162 f.

79) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 171 f.

80) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 177.

81) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 214 f.

82) Ein Einzelfund aus dem Rhein. Landesmus. Bonn Inv.-Nr. 2423.

83) Als Armband in den Grabern 28, 45, 48 und 67; eine andere Theorie besagt, daB Perlen 

auf die Kleidung aufgenaht wurden (vgl. F. Fremersdorf, Das frankische Reihengraberfeld 

Koln-Miingersdorf [1955] 80).
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nach den Beobaclitungen aus Grab 55 bereits eine gewisse Symmetric erkennen: 

opakbraune tonnenfbrmige Perlen und durchscheinend blaue bis grime Reihen- 

perlen wechselten miteinander ab, lang- und kurzzylindrische Perlen mit 

bunter Verzierung sowie Bernsteinperlen betonten die Mitte84).

Neben Anhangern und zu Anhangern umgearbeiteten, oder auch nur durch- 

lochten Miinzen waren romische Altsachen an frankischen Perlenketten sehr 

beliebt: ein filigranverzierter Goldblechanhanger (Taf. 36,2,4) und eine gold- 

plattierte Miinze mit kleiner Bronzebse gehdren zur Kette aus Grab 4685); auf 

das Armband aus Grab 28 reihte man romische Bronzemiinzen, einen kleinen 

Bronzering und Bruchstiicke rdmischer GlasgefaBe; ein abgebrochener romi- 

scher Schliisselgriff aus Bronze king an der Kette aus Grab 28.

Die Einteilung der Glasperlen in solche aus durchsichtigem, nur durch- 

scheinendem oder undurchsichtigem (opakem) Gias richtet sich nach der Licht- 

durchlassigkeit des Materials. Die Ubergange zwischen den einzelnen Gruppen 

sind oft flieBend. Die Perlen sind einfarbig unverziert oder mehrfarbig ver- 

ziert, und ihre Herstellung erforderte technisches Konnen86). Die bunte Ver

zierung wurde auf die Rohperle aufgelegt; vielfach drang sie nur recht 

oberflachlich ein und blieb dadurch auch bei der fertigen Perle leicht erhaben. 

In anderen Fallen wurde die Verzierung durch Rollen auf einer festen Unter- 

lage tief in die Oberflache der Perle eingedriickt.

Die einfarbigen wie die verzierten Perlen aus durchsichtigem und durch- 

scheinendem Gias waren wahrend des 7. Jahrh. weitaus seltener vertreten als 

die aus opakem Gias87). Ihre Farbe ist blau in alien Schattierungen, von einem 

leuchtenden Blau bis zu Griinblau und Grim. Am haufigsten wurden sowohl 

aneinander gereihte als auch schraubenformig gedrehte Reihenperlen gefun- 

den. Beide hat man in langen Stangen hergestellt und nach Bedarf in passende 

Stiicke gebrochen. Daneben kommen linsen-, ring- und tonnenformige Perlen 

vor. Die Zierweise der durchsichtigen und durchscheinenden Perlen ist sehr 

einheitlich. Hauptsachlich wurden Perlen mit gelben Punkten gefunden. Aus- 

nahmen sind der hellgriine Wiirfel mit gelber Rand- und Diagonalauflage aus 

Grab 47, die flachkugelige Perle mit bunt gefleckter Oberflache aus Grab 45 

und die gleichfarbene langzylindrische Perle mit weiBem Zickzackband aus 

Grab 67 88).

Die opaken Perlen sind entweder glanzend und im Bruch glasartig oder sie 

wirken in Bruch und Oberflache tonartig und stumpf. Die tonahnlichen, stump

fen Perlen verwitterten leichter, und demnach ist ihr Erhaltungszustand oft 

schlecht. Die Verschiedenheit der beiden Gruppen kommt besonders deutlich 

bei den gelben Perlen zum Ausdruck. Die glasartigen schwefelfarbenen Perlen

84) Im Gegensatz hierzu stehen die Beobachtungen aus Koln-Miingersdorf, wo die Perlen 

keineswegs nach GroBe und Farbwerten geordnet waren (vgl. F. Fremersdorf, Koln-Miingers- 

dorf [Anm. 83] 80).

85) J. Werner, Das alamannische Graberfeld von Biilach (1953) 13.

86) F. Fremersdorf, Koln-Miingersdorf (vgl. Anm. 83) 88 ff.

87) W. Veeck, Die Alamannen in Wiirttemberg (1931) 51.

88) Eine gleiche dunkelblaue Perle mit bunt gefleckter Oberflache, wie die aus Grab 45, 

wurde in einem alamannischen Grab von Bottingen, Kr. Tuttlingen gefunden. Fundber. aus 

Schwaben N. F. 15, 1959 Taf. D 2.
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haben sich gut im Erdboden erhalten, die im Material mehr tonahnlichen 

ockerfarbenen dagegen haben sich im Boden oft ganz aufgelost oder aber sie 

zerfielen bei der Bergung mehlartig89). Dies ist auch der Grund dafiir, daB die 

ockergelbe Einlage der Buntperlen haufig ausgebrochen und nur in wenigen 

Farbresten an den eingedriickten Vertiefungen nachzuweisen war.

Die Mehrzahl der opaken Perlen ist von gelber oder gelb- bis rot-brauner 

Farbe. Daneben kommen weiBe, seltener griine oder blaue Perlen vor. Unter 

den verschiedenen Formen iiberwiegt wiederum die Reihenperle, meist die 

aneinandergereihte, seltener die schraubenformig gedrehte. Zahlreich sind 

ferner linsen- und tonnenformige sowie doppelkonische und zylindrische Per

len, seltener dagegen flachmandelformige oder prismatische. Unter den Bunt

perlen begegnen Vierkante, breitzylindrische und tonnenformige, flache bis 

fast kugelige Perlen sowie Reihenperlen. Die gelaufigsten Ziermuster sind: 

Punkte, spiralformig oder horizontal umlaufende Bander, Zickzackbander, 

Girlanden und Flechtwerk. Mehrfarbene Muster, wie das verschlungene Flecht- 

band mit Punkten, die bunten Schlieren, die eingelegten Kreisaugen und auf- 

gesetzten Warzen sind selten und kommen eigentlich nur auf breitzylindrischen 

sowie Kugelperlen vor.

Eine Augenperle wurde in Grab 28 angetroffen. Zur gleichen Kette gehort 

eine ganze Anzahl von Sonderformen wie die flachkugelige Perle mit bunt- 

gefleckter Oberflache, die Bernsteinscheibe, romische Glasfragmente und der 

kleine Bronzering.

Die einzige Millefioriperle stammt aus Grab 65. Sie hat einen sechseckigen 

Querschnitt, die Bander sind rot eingefaBt und sie ist verziert mit weiBen 

Blumchen auf blauem Feld. Parallelen sind aus Koln-Mungersdorf bekannt. 

F. Fremersdorf nimmt an, daB ’die frankischen Buntperlen in Millefiori- 

Technik im Siiden entstanden sind und zwar in einem Zentrum, das iiber jahr- 

hunderte alte Erfahrung und Werkstatt-Tradition verfiigte‘, namlichinltalien. 

Von hier aus sollen sie nach dem Norden gelangt sein, auf dem gleichen Weg, 

den ein Jahrtausend fruher die etruskischen Schnabelkannen genommen 

haben90).

Romische Melonenperlen aus durchsichtigem Gias oder Fayence sind wie 

in Grab 28, 45 und 48 des ofteren an frankischen Ketten beobachtet worden. 

Ein ausgefallenes Stuck ist die schwere dunkel- bis schwarzgrune Glasscheibe 

aus Grab 67: die Durchbohrung laBt vermuten, daB sie als Anhanger und 

zwar nach der Fundlage zu urteilen als Anhanger des Armbandes getragen 

wurde.

Bernsteinperlen wurden verhaltnismaBig haufig auf die Ketten der bunten 

Glasperlen aufgereiht; die Kette aus Grab 28 besaB allein dreizehn Stuck. In 

Grab 48 lagen sechs Bernsteinperlen und Reste eines Beinringes zwischen den 

Unterschenkeln, so daB man hier ein Knochelband vermuten darf. Die Bern

steinperlen sind alle sehr groB, manche von unregelmaBiger Form, die meisten 

jedoch mandel- bis rauten- oder tonnenformig. Die Bernsteinscheibe aus 

Grab 28 war in der Maserung besonders ausgesucht.

89) wie z. B. in Koln-Mungersdorf (F. Fremersdorf, Koln-Mungersdorf [vgl. Anm. 83] 81).

90) F. Fremersdorf, Koln-Miingersdorf (vgl. Anm. 83) 82 und 87.
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Zum typischen Inventar der Frauengraber gehoren Ohrringe: mit Polyeder- 

abschluB aus Silber in Grab 16, aus versilberter Bronze in Grab 15 und aus 

Bronze in Grab 54 und 67. Ihre Lebensdauer erstreckt sich uber das 6. und 

7. Jahrh. Die Bruchstucke zweier tordierter silberner Drahtohrringe aus 

Grab 28 sind nicht naher zu bestimmen.

Fingerringe sind in Lommersum ebenfalls nur in Frauengrabern belegt, 

je ein bandformiger Bronze- und Silberblechring in Grab 48 und 49 sowie ein 

Bronzering mit Zierflache in Grab 67 91). Der bandformige Ring war schon im 

5. Jahrh. in Gebrauch, aber er kommt, wie auch unsere Funde beweisen, noch 

im 7. Jahrh. vor. Den Ring mit Zierflache datiert K. Bohner in das 7. Jahrh., 

was wiederum den Beifunden aus Grab 67, u. a. der Schiissel mit abgesetztem, 

eingezogenem Rand, entspricht. In verschiedenen Grabern wurde beobachtet, 

daB Ringe an der linken Hand getragen wurden; auch in unseren Grabern 

lagen sie in Beckenhohe, mehr der linken Seite zu92).

An Armringen wurde in Grab 48 ein zusammengedruckter unverzierter 

Ring, in Grab 28 und 49 je ein mit Strichgruppen und Kreisaugen verzierter 

Ring mit Kolbenenden gefunden - in Grab 59 zusammen mit Resten des linken 

Unterarmknochens. J. Werner datiert den Ring mit Kolbenenden in die 

2. Halfte des 7. Jahrh.93).

Eine charakteristische Beigabe aus Frauengrabern des 7. Jahrh. ist die 

Zylinderkapsel aus zusammengebogenem Bronzeblech. Sie wurde nach J. 

Werner an einem vom Giirtel herabhangenden Riemen getragen - in Grab 48 

lag sie in Kniehohe -, und sie gilt als sicherer Beweis file das Christentum der 

in diesem Grab Bestatteten94). Das Hauptverbreitungsgebiet der Zylinderkap

sel ist das frankische Rheinland, besonders das Mosel- und Mittelrheingebiet95). 

Lommersum ist bis jetzt mit Abstand der am weitesten nach Norden gelegene 

Fundort.

Zu den kostbarsten Schmuckstucken von Lommersum gehort die Scheiben- 

fibel aus Grab 16 [Taf. 36,1,1), von der sich nur die goldene Deckplatte erhalten 

hat. Diese Fibeln bestehen immer aus mehreren Teilen: der diinnen Schmuck - 

platte, die aus Gold, Silber oder Bronze gearbeitet war, der kraftigeren, meist 

bronzenen Grundplatte mit der eisernen oder bronzenen Nadelkonstruktion 

und dem Rand, der beide, mit der Fiillmasse dazwischen, zusammenhielt. In 

Grab 48 konnten nur die bronzene Grundplatte und ein blauer Glasknopf ge- 

borgen werden. Die erwahnte Fibel aus Grab 16 gehort zur Gruppe der Vier- 

paBfibeln, die im frankisch-burgundischen Raum beheimatet ist96). Die allein

91) Zu dem Vorkommen von Fingerringen in Mannergrabern vgl. K. Bohner, Trier (vgl. 

Anm. 4) 118 ff. - Zu den bandformigen Fingerringen und dem Ring mit Zierflache vgl. a. a. O. 

118 und 119.

92) In Rittersdorf Grab 103 steckte der Ring noch am Ringfinger der linken Hand 

K. Bohner, Trier [vgl. Anm. 4] 118).

") J. Werner, Biilach (vgl. Anm. 85) 12.

94) J. Werner, Wittislingen (vgl. Anm. 7) 52.

95) J. Werner, Wittislingen (vgl. Anm. 7) Karte 4, 91 und K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 

124 f.

") Trierer Zeitschr. 18, 1949, 126. - Germania 15, 1931, 184. - F. Rademacher, Frankische
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erhaltene schone Schmuckplatte mit umgebogenem Rand ist aus hauchdiinnem 

Goldblech gearbeitet. Abgesehen von der GroBe - der Durchmesser betragt nur 

3 cm - ist die Fibel von Lommersum den prachtigen Stricken von Niederbreisig 

und Meckenheim zur Seite zu stellen97). Wie bei diesen ist der Grund der 

Goldplatte vollstandig von kleinen Filigranringchen bedeckt. Die Mehrzahl der 

VierpaBfibeln wird der zweiten Halfte des 7. Jahrh. zuzuweisen sein98). Zwei 

stilistische Besonderheiten kennzeichnen nach F. Rademacher die Spatform: 

Kastenfassung und gewblbte Steineinlage. Im frankischen Bereich erstreckt 

sich das Hauptverbreitungsgebiet auf das Neuwieder Becken. Die nbrdlichsten 

Fundplatze waren bisher Bonn-Kessenich und Meckenheim99).

Die silbertauschierte Scheibenfibel aus Grab 28 (Taf. 36,1,2) war ebenfalls 

aus mehreren Teilen gearbeitet: der tauschierten eisernen Schmuckplatte und 

der diinnen, mit Kreisaugen verzierten bronzenen Grundplatte, an der noch 

der bronzene Nadelhalter saB. Beide waren durch Niete fest miteinander ver- 

bunden. Die Musterung der Schmuckplatte ’ahmt das engmaschige Zellwerk 

goldener Scheibenfibeln nach, die in der ersten Halfte des 7. Jahrh. bei den 

Langobarden und in Siiddeutschland verbreitet waren410°). Anregungen gingen 

auch von den Goldblechscheibenfibeln aus, deren Steinschmuck auf den silber- 

tauschierten Fibeln durch Bronzeniete imitiert wurde101). Auf dem Rand unse- 

rer Fibel sind drei Randniete wie zu einem Dreieck angeordnet, ahnlich einer 

Fibel von Heddesheim102). Die Mitte wird durch einen groBeren Niet betont, 

entsprechend der stets groBeren Mittelfassung der Goldblechscheibenfibeln. 

Das Hauptverbreitungsgebiet der silbertauschierten Fibeln ist nach J. Werner 

wieder das Mittelrheingebiet; durch den Grabfund von Oberolm, Kr. Mainz, 

mit Miinze und silbertauschierter Scheibenfibel, sind sie in die zweite Halfte 

des 7. Jahrh. datiert103).

Die bronzene Scheibenfibel aus Grab 55 (Taf. 36,1,3) war gegossen und das 

Ornament nachbearbeitet wie die scharfen Schnittspuren erkennen lassen. In 

ihrer ganzen Art weicht sie von den iiblichen gebuckelten Bronzefibeln und 

deren Vorbildern, den Goldblechscheibenfibeln, ab. Sie erinnert in Aufbau und

Goldscheibenfibeln aus dem Rheinischen Landesmuseum in Bonn (1940) 56. - Fur die 

VierpaBfibeln ist der Wechsel zwischen runder und rechteckiger Steinfassung charakte- 

ristisch, der nach H. ZeiB (Germania 15, 1931, 56) zuerst auf den runden Scheibenfibeln 

geiibt, zur bewuBten Heraushebung des Vierpasses gefiihrt hat. F. Rademacher (Goldblech

scheibenfibeln 19) glaubt dagegen, in den Scheibenfibeln mit Vogelkbpfen das Vorbild fur 

den VierpaB gefunden zu haben.

97) Abgebildet bei F. Rademacher, Goldscheibenfibeln (vgl. Anm. 96) Taf. 4 und 5.

98) J. Werner, Grabfunde (vgl. Anm. 11) 60 f. und F. Rademacher, Goldscheibenfibeln 

(vgl. Anm. 96) 56 f.

99) F. Rademacher, Goldscheibenfibeln (vgl. Anm. 96) Taf. 3 und 5. - Zur Verbreitung vgl. 

H. ZeiB, Germania 15, 1931, 184.

100) Vgl. hierzu die entsprechenden Schnallenbeschlage mit Silbertauschierung aus Biilach 

(J. Werner, Biilach [vgl. Anm. 85] 40) und die goldene Scheibenfibel aus Soest (J. Werner, 

Grabfunde [vgl. Anm. 11] Taf. 17,3). - Eine Almandinscheibenfibel, deren Stegwerk mit den 

Halbkreisbogen sehr an das in Silbertauschierung ausgefiihrte Ornament unserer Fibel er

innert, wurde in Nordendorf gefunden (A. u. h. V. Bd. 2 Heft 3 Taf. 6,2).

101) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 112.

102) Zur Fibel von Heddesheim vgl. A. u. h. V. Bd. 2 Heft 8 Taf. 6.

103) J. Werner, Grabfunde (vgl. Anm. 11) 60 und Taf. 36 A mit S. 104.
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Gliederung starker an die Kreuzfibeln, denn gleich diesen bestimmt das kreuz- 

formige Ornament, und weniger die runde Form, den Charakter des Stiickes. 

Gleich der Kreuzfibel von Sost, Bez. Trier, hat die Fibel von Lommersum ein 

kastenformig eingeschnittenes Mittelornament, von dem kreuzfbrmig vier 

Tierkbpfe des Stils II ausgehen, groBe runde Kbpfe, die durch das betonte 

Ange und den weit geoffneten langen Schnabel gekennzeichnet sind104). Zwi- 

schen den Schnabeln sind auf dem Rand dreimal vier und einmal fiinf Kreis- 

augen eingepunzt, durch eine Art Wellenband miteinander verbunden. Wegen 

der Ahnlichkeit mit der Kreuzfibel und wegen des Tierornamentes II ist die 

Scheibenfibel in das 7. Jahrh. zu datieren.

Die gleichfalls gegossene gleicharmige Bronzefibel mit run den Armen aus 

Grab 23 ist hier wie anderswo eine typische Beigabe der Mannergraber des 

7. Jahrh.105).

Trachtzubehor.

Giirtelschnallen gehorten sowohl zur Manner- als auch zur Frauentracht. 

Eiserne Schnallen haben sich nur sehr schlecht und bruchstuckhaft erhalten. 

Sie sind in gleicher Ausfiihrung - mit ovalem Biigel, mit oder ohne Beschlag - 

in Frauen- und Mannergrabern belegt, wobei einfache Schnallen ohne Be

schlag in den weiblichen Bestattungen iiberwiegen. Zeitlich ist die Form nicht 

naher festzulegen, sie kommt im 6. und 7. Jahrh. vor106).

Aus Grab 22, einem Mannergrab, stammt die groBe Eisenschnalle mit vier- 

eckigem Biigel und trapezformigem Beschlag. Sie entspricht in der Form vbllig 

den tauschierten Schnallen des 7. Jahrh., doch ist weder von einem Ornament 

noch von den Nieten etwas zu erkennen gewesen. Enter den Eisenresten 

waren neben dieser Schnalle noch der Schilddorn und das Biigelbruchstiick 

einer zweiten Schnalle erhalten.

Ein besonderes Zubehor der Frauengraber 16, 28 und 46 sind die Schuh- 

und Wadenbindengamituren, kleine eiserne Schnallen mit Beschlag und kleine 

Riemenzungen aus Eisen oder Bronze. In Grab 28 wird sich - nach Fundlage 

in Kniehohe - die Garnitur der Wadenbinden erhalten haben. Die Waden- 

binden aus Wolle oder Leinen wurden nach J. Werner unterhalb des Knies 

mit kleinen Schnallen und Riemenzungen verschniirt107). Eine winzige Schnalle 

aus WeiBmetall mit festem, dreieckigem Beschlag wurde in Grab 46 ebenfalls 

unterhalb des linken Knies angetroffen.

Bronzene Giirtelschnallen sind im Verhaltnis zu den eisernen viel seltener 

und nur in Frauengrabern gefunden worden. Die ovale Schnalle aus Grab 15 

mit eisernem Dorn und kurzer eiserner Lasche (Abb. 8,4), die von J. Werner 

in die erste Halfte des 7. Jahrh. datiert wird, hatte auf der Oberseite fest- 

gerostete Textilreste, die sich durch die Oxydation des Eisens erhalten hat-

104) Zur Fibel von Sbst vgl. K. Bbhner, Trier (Anm. 4) Taf. 18,10 u. 11.

105) K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 4) 90 f.

106) K. Bbhner, Trier (vgl. Anm. 4) 204 f.

107) J. Werner, Mindelheim (vgl. Anm. 29) 16. Im Fundzusammenhang abgebildet auf 

Taf. 45.
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ten108). Die mikroskopische Untersuchung K. Schlabows ergab nebeneinander- 

gereihte Schniire aus Wolle, deren technische Herstellung (Abb. 4) recht inter- 

essant ist: ’Man hat zwei nebeneinander geordnete Faden mit einem dritten 

in gleicher Starke umnaht und dadurch eine feste Schnur von besonderer 

Musterung geschaffen. Dieser starke Faden hat als Wicklung zur Befestigung 

von Lederriemen und Schnalle gedient‘109).

Eine zweite Bronzeschnalie mit ovalem Biigel und Ansatz des eisernen 

Dorns lag in Grab 46. Diese Schnallenform war im Trierer Raum wahrend des 

5. und 6. Jahrh. in Gebrauch110); in unserem Gebiet wird sie, nach den Bei- 

funden aus Grab 46 zu urteilen, bis in das 7. Jahrh. hinein benutzt worden sein.

Abb. 4. Technische Herstellung der Wollschniire aus Lommersum-Bodenheim Grab 15 

(nach K. Schlabow).

Zur Frauentracht mu 13 auch der tullenformig zusammengebogene bronzene 

Spitzenbeschlag aus Grab 48 gehort haben (Abb. 16,3). Das Stuck selbst ist mit 

einem feinen eingeritzten Gitterwerk verziert. In der Offnung steckten noch 

Holz- und Bastreste, die mit einem Gewebe umwickelt waren und vermuten 

lassen, daB der Beschlag als AbschluB oder Verstarkung einer Schnur oder 

eines Bandes gedient hat.

Ein lanzettformiges Bronzemesserchen mit tordiertem Griff ist aus Grab 49 

erhalten (Abb. 17,7). Uber seine praktische Verwendung war man sich bisher 

nicht im Klaren111). Beobachtungen wie in Heddesdorf, Kr. Neuwied, bestatigen 

jedoch, daB es sich, wie K. Bohner erkannte, um ein Toilettengerat gehandelt 

hat112). In Heddesdorf wurde ein lanzettformiges Messerchen mit eingerolltem 

Ende und ein Siebloffel mit tordiertem Griff an einem kleinen Bronzering han

gend gefunden. Eine ahnliche Beobachtung liegt aus Rittersdorf, Kr. Bitburg, vor, 

wo das Messerchen zusammen mit einem tordierten Schaftfragment an einem 

kleinen Bronzering hing113). Auch das Messerchen aus Grab 49 von Lommer

sum hing an einem kleinen Bronzering. Da der Siebloffel in Heddesdorf kom- 

biniert mit dem lanzettformigen Messerchen, in Engers, Kr. Neuwied, vereint

108) Vgl. J. Werner, Grabfunde (vgl. Anm. 11) Taf. 12 und 20.

109) Der Auszug ist dem Gutachten Dr. Schlabows entnommen.

110) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 179.

U1) Vgl. J. Werner, Grabfunde (vgl. Anm. 11) 104. - W. Veeck a. a. O. 60 Taf. 46 A 12.

112) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 219. - Der Fund von Heddesheim wird im Mus. 

Neuwied aufbewahrt (Inv.-Nr. 812 a-d).

113) Zu dem Messerchen aus Rittersdorf vgl. K. Bohner, Trier Teil 2 (vgl. Anm. 4) 124 

Nr. 75 und Taf. 62,6.
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mit Pinzette und Ohrlbffel vorkommt - die Benutzung der Siebloffel fur kos- 

metische Zwecke jedoch nicht mehr in Zweifel gezogen wird -, so muB m. E. 

das gleiche fiir die mit den Loffeln im ’Toilettenbesteck‘ kombinierten Messer- 

chen gelten114). Der Grabfund von Heddesdorf bestatigt wiederum, daB die 

Messerchen zum Inventar der Frauengraber gehoren. Die Zeitstellung in das 

7. Jahrh. ergibt sich durch die in Heddesdorf mitgefundene Goldblechscheiben- 

fibel und die Beigaben aus Grab 49 unseres Graberfeldes.

Zur Mannertracht gehbrten bronzene Rechteckbeschlage mit Riemenbsen, 

die, wie an anderem Ort, so auch in Grab 22 in mehreren Exemplaren vorkom- 

men115). K. Bbhner nimmt an, daB sie die ledernen Giirtel, die mit eisernen 

Schnallen zusammengehalten wurden, verzierten116). Entsprechend den Gra- 

bern von Ehrang und Rittersdorf enthielt auch Grab 22 von Lommersum 

bronzene Rechteckbeschlage und eine groBe eiserne Giirtelschnalle. Die friihe- 

sten Exemplare sind noch dem 6. Jahrh. zuzuweisen117).

Zierrate des Lederriemens waren auch der rautenformige Bronzebeschlag 

und der Pyramidenknopf aus Grab 23. Entsprechende Parallelen sind u. a. 

aus Hiittersdorf, Ehrang und Welschbillig, Bez. Trier, bekannt118).

Gebrauchsgerat.

Feuerzeuge, bestehend aus Feuerstahl und Feuerstein, sind nur fiir Manner- 

graber belegt. Wo die Form noch zu erkennen war, wie bei dem Stiick aus 

Grab 22, ist es der Feuerstahl mit aufgebogenen Enden.

Ebenfalls sind Pinzetten eine charakteristische Beigabe der Mannergraber. 

Ein auffallend schbn gearbeitetes Stiick ist die Pinzette aus Grab 11 mit der 

eingravierten Tierverzierung (Taf. 33,1). Ein sehr ahnliches Exemplar mit 

Maanderverzierung liegt aus Bonn-Kessenich vor119) (Taf. 33,2). Zu der Eigen- 

art des Tierstils II gehort es, den Tierkorper - wie auf unserem Stiick - als 

Band darzustellen 12°). Auf dem einen Klemmteil sind zwei Tiere parallel zu- 

einander wiedergegeben; der Kbrper als reines Band ohne weitere GliedmaBen 

hat fast das Aussehen eines Maanders. Der Kopf ist durch das runde Ange und 

den langen Vogelschnabel hervorgehoben. Auf dem anderen Klemmteil sind 

vier Tiere zu erkennen, je zwei ineinander verschlungene, antithetisch gegen- 

ubergestellte Tierpaare mit langschnabligen Kbpfen und betonten Augen. Im 

bandfbrmigen Kbrper ist die Hiifte leicht angedeutet.

Eiserne Scheren sind aus den Mannergrabem 13 und 50 erhalten und aus 

Grab 5, bei dem das Geschlecht des Toten nicht mehr zu bestimmen war.

114) Zu dem Fund von Engers vgl. Lindenschmit, Handbuch der deutschen Altertums- 

kunde (1880-89) Taf. 25,1. - Zur kosmetischen Benutzung der Siebloffel vgl. J. Werner, 

Biilach (vgl. Anm. 85) 16. - Warum kann dem Messerchen nicht die Funktion eines Nagel- 

reinigers zugeschrieben werden, zumal die Form von der heutigen nicht sehr abweicht?

115) Z. B. in Hohenfels Grab 8, Ehrang Grab 7, Rittersdorf Grab 164 (K. Bohner, Trier 

Teil 2 [vgl. Anm. 4] 43,15 und 132).

116) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 194.

117) So z. B. in Orsoy, Kr. Moers (Bonner Jahrb. 149, 1949 Taf. 13,3).

118) K. Bohner, Trier Teil 2 (vgl. Anm. 4) 54,16 und 170.

119) A.-O. Rhein. Landesmus. Bonn, Inv.-Nr. K 17 d.

12°) B. Salin, Die altgermanische Tierornamentik (1904) 251 f. Abb. 555.
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Zweireihige Knochenkamme mit aufgenieteter Mittelleiste sind in den 

Mannergrabern 50 und 72 und in dem Frauengrab 37 gefunden worden. Eiser- 

ne und bronzene Schlussel gehbren hier, wie auch in anderen Grabern121), nur 

zum Inventar der weiblichen Bestattungen (Grab 48 und 67), ebenso wie die 

tonernen Spinnwirtel aus Grab 26 und 46.

Zusammenfassung.

Fur die Belegung des Graberfeldes von Lommersum ergibt sich eine Zeit- 

spanne von etwa 100 Jahren, vom Anfang bis zum Ende des 7. Jahrh. Die 

fruhesten Graber gehoren wohl noch an die Greuze vom 6. zum 7. Jahrh., wie 

Grab 46 und 47 mit den beiden Bronzeschalen, Grab 4 und 13 mit den 

Bartaxten, Grab 9 mit der Lanzenspitze mit Schlitztiille und Grab 48 mit 

dem breiten Knickwandtopf mit niedriger Oberwand. Diese fruhen Graber 

lagen jedoch ebensogut in der ostlichen Halfte des uns verbliebenen Friedhof- 

restes wie die beiden Graber 16 und 42 mit der goldenen VierpaBfibel und dem 

Tummler mit nach auBen umgeschlagenem Rand. Die Graber 13 und 16 lagen 

sogar nebeneinander in einer Reihe. Eine fortschreitende zeitliche Gruppierung 

laBt sich also innerhalb des Graberfeldes nicht durchfiihren122). In regelloser 

Anordnung sind reich und bescheiden ausgestattete Graber neben bereits vollig 

beigabenlosen angetroffen worden. Die Mehrzahl der jiingeren beigabenlosen 

Graber hatte die anderen iiberlagert; hierbei fall! auf, daB Grab 43 direkt in 

Grab 44 und Grab 33 in Grab 34 eingetieft war, und zwar so, daB die Sarg- 

begrenzung der zweiten Bestattung kaum von der ersteren abwich. K. Bohner 

nimmt an, daB die Sitte der Nachbestattung und das Aufkommen von beigaben

losen Grabern neben reich ausgestatteten mit der Ausbreitung des Christentums 

im 7. Jahrh. zusammenhingen123). Christlichen Gharakter verrieten sowohl die 

Orientierung der Graber als auch die Amulettkapsel.

Der zum Graberfeld gehdrende Hof wird in der Talaue in FluBnahe gelegen 

haben und diirfte der Vorlaufer der spateren Motte und jetzigen Wasserburg 

gewesen sein (vgl. Abb. 7), wie es ahnlich K. Bohner fur GroB-Vernich an- 

nimmt124). Die reichen Beigaben des Graberfeldes sprechen fur eine bedeutende 

Siedlung bereits in frankischer Zeit. Dem Frauengrab mit der Goldblechschei- 

benfibel diirfte an Reichtum der Beigaben halbwegs das Kriegergrab, in dem 

die leider als Einzelfund geborgene Spatha lag, entsprochen haben. Jedoch ist 

trolz Beriicksichtigung der Bodenverhaltnisse und der vielen Zerstorungen 

nicht zu iibersehen, daB die Frauengraber besser als die Mannergraber ausge- 

stattet waren, denn den Grabern 28, 48 und 55 mit Scheibenfibeln, Ketten und 

Ohrringen laBt sich nur das Mannergrab 9, das Sax, Schild und Axt enthielt, 

zur Seite stellen.

121) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 218.

122) Wie z. B. in Mindelheim, wo die Belegung des Friedhofes vom Zentrum aus erfolgte 

(J. Werner, Mindelheim [vgl. Anm. 29] 17) oder in Biilach, wo die Belegung des Friedhofes 

fortlaufend von der Nordgruppe nach Siiden und zu den Bandern hin vor sich ging (J. Werner, 

Biilach [vgl. Anm. 85] 5).

123) K. Bohner, Trier (vgl. Anm. 4) 280.

124) P. Clemen a. a. O. 22. - Fur GroB-Vernich vgl. Niederrheinisches Jahrh. 3, 1951, 20.
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Die Frage, warum man den Grabern 28 und 55 neben dem reichen fur 

Frauengraber charakteristischen Inventar noch Waffen beigegeben hat, laBt 

si ch vorerst nur so erklaren, daB damit die geachtete oder gleichberechtigte 

Stellung der Frau zum Ausdruck kommen sollte125). In seiner Anlage und zeit- 

hchen Erstreckung entspricht das Graberfeld von Lommersum den benach- 

barten frankischen Friedhofen im Erfttal. Auch in Iversheim, Kr. Euskirchen, 

und in Euskirchen selbst sind Graber des friihen und spaten 7. Jahrh. mit 

und ohne Beigaben gefunden worden126). Zwar sind die Graber dieser Be- 

stattungsplatze nicht mit den besonders kostbar ausgestatteten Grabern von 

Morken und Rodingen zu vergleichen, deren wertvolle Funde an die reichen 

Funde des Mittelrheingebietes, besonders des Neuwieder Beckens erinnern, 

doch zeigen sie in Verbindung mit diesen die groBe Bedeutung des Erfttales in 

frankischer Zeit, die in den nachfolgenden Jahrhunderten angedauert hat, wie 

die zahlreichen Wasserburgen hier beweisen127).

Graberkatalog.

Grab 1 (Inv. 51,163): Mannergrab (durch Kiesabbau gestort). 2,70 x 1,20 m; 

T. 1,40 m. Skelett vollig vergangen.

Geglatteter, grauschwarz gebrannter Knickwandtopf mit niedriger Oberwand. Der 

ausbiegende Rand ist gegen die Oberwand durch einen Wulst abgesetzt (Trier Bib). 

Auf der Oberwand umlaufendes geometrisch gemustertes Radchenband. H. 13,4 cm; 

Mdm. 11,5 cm (Grabmitte). Abb. 5,1. — Lanzenspitze mit schlank-ovalem Blatt; 

Tiillenende abgebrochen. L. noch 16,5 cm (NW-Ecke). Abb. 5,4. - Ganztulle und Spitze 

einer zweiten Lanzenspitze (Grabfullung). Abb. 5,2. - Vierkantiges Eisenstiick, 

wohl modern (Grabfullung). - Lesefund Inv. 54,590 (Zugehorigkeit zu Grab 1 mog- 

lich): rauhwandiger, graubraun gebrannter Knickwandtopf mit annahernd gleich- 

hoher Ober- und Unterwand. Auf der Oberwand horizontal umlaufende Riefen. 

H. 10 cm; Mdm. 10,3 cm. Abb. 5,3.

Grab 2 (Inv. 51,164): Mannergrab. 2,00 x 0,60 m; T. 0,90 m. Skelett vollig 

vergangen.

Breitsax; Klinge stark von Rost zerfressen, Griff angel abgebrochen und nicht mehr 

vorhanden. L. noch 44,5 cm (Mitte der nordl. Langswand). - Geringe Bronzereste 

(Mitte der sudl. Langswand).

Grab 3 (iiberschneidet Grab 6). 2,30 x 1,30 m; T. 0,80 m. Skelett vollig 

vergangen.

Keine Funde.

125) Soweit ich iibersehe, ist der Tatbestand, daB Waffen gelegentlich in Frauengrabern 

auftauchen, bisher immer mit Nachbestattungen in Verbindung gebracht worden. An Hand 

weiterer sorgfaltig ausgegrabener Funde lieBe sich vielleicht doch noch der Beweis erbringen, 

daB Waffen auch zur weiblichen Bestattung gehort haben konnen, daB die kriegerische Frau 

des Heldenliedes, siehe Brunhilde, wirklich gelebt hat.

126) Iversheim, Kr. Euskirchen, unveroffentlicht (Rhein. Landesmus. Bonn). - Fur Eus

kirchen: Bonner Jahrb. 148, 1948, 448.

127) H. Welters, Die Wasserburgen im Siedlungsbild des oberen Erfttales (1940) Karte 7.
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Grab 4 (Inv. 51,165): Mannergrab. 2,70 x 1,30 m; T. 1,40 m. Entlang der 

nordl. Langswand im Abstand von 0,50 m dunkler Verfarbungsstreifen des 

Holzsarges. In der NO-Ecke runde, offenbar von Holz herriihrende Verfarbung; 

Dm. 0,20 m. Reste der Arm- und Beinknochen erhalten.

Abb. 5. 1. 2. 4 Grab 1; 3 Lesefund, Zugehorigkeit zu Grab 1 moglich. 

MaBstab 1 : 3.

Abb. 6. 1. 2. Grab 4; 3-5 Grab 5.

MaBstab 1 : 3.

Rauhwandige, gelblichrot gebrannte niedrige Schiissel mit abgesetztem, eingezogenem 

Rand. Lippe aufien rundstabartig verdickt. Boden leicht eingewdlbt. Unter dem 

Magerungszusatz fallen weibe Quarzitsteinchen auf. H. 4,2 cm; Dm. 12,3 cm (Grab- 

mitte, etwa Beckenhbhe). Abb. 6,2. - Bartaxt mit leicht nach unten ausgezogenem
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Riicken; Schneidenpartie stark von Rost zerfressen. Schneidenbr. 10,5 cm; Axtl. 16,7 

cm (auf dem linken Oberschenkel). Abb. 6,1.

Grab 5 (Inv. 51,166): 2,70 x 1,40 m; T. 1,10 m. Entlang der siidl. Langswand 

dunkler Verfarbungsstreifen des Holzsarges. Skelett vbllig vergangen.

Geglatteter, grauschwarz gebrannter Knickwandtopf mit niedriger Oberwand, wie 

Inv. 51, 163. Auf der Oberwand geometrisch gemustertes Zahnradband. H. 15,8 cm; 

Mdm. 14,5 cm (Mitte der siidl. Langswand). Abb. 6,5. - Rodenbruchstiick eines rauh- 

wandigen GefaBes mit starken Drehspuren an der Innenseite (Grabfullung). - Tumm- 

ler aus hellgriinem Gias mit leicht ausbiegendem Rand und hohl gebildeter Lippe. 

H. 6,2 cm; Dm. 5,4 cm (im Knickwandtopf). Abb. 6,4. - Rruchstiicke einer eisernen 

Schere (Grabmitte). Abb. 6,3.

Grab 6 (durch Kiesabbau vbllig zerstbrt).

Grab 7 (durch Kiesabbau vbllig zerstbrt).

Grab 8 : 2,00 x 1,00 m; T. 0,80 m. Skelett vbllig vergangen.

Keine Funde.

Grab 9 (Inv. 51,167): Mannergrab. 2,50 x 1,70 m; T. 1,75 m. Sarg 1,90 X 

0,80 m. Kopf- und FuBbrett iiberragten die Seitenwande. Skelett vbllig ver

gangen.

Geglatteter, grauschwarz gebrannter Knickwandtopf mit etwa gleich hoher Ober- und 

Unterwand und hohem Rand (Trier B 3 b). Auf der Oberwand spiralig umlaufendes 

doppeltes Karoband. H. 13,8 cm; Mdm. 10,4 cm (siidl. Sargwand, etwa Brusthbhe). 

Abb. 7,2. - Breitsax; nur in stark verrosteten Bruchstiicken erhalten (Grabmitte). - 

Lanzenspitze mit Schlitztulle und ovalem Blatt. L. noch 27,5 cm; Blattbr. 4 cm (siidl. 

Sargwand, etwa Kniehbhe. Spitze nach Osten). Abb. 7,1. - Eisenreste von Schildbuckel 

und -fessel (Mitte der siidl. Sargwand).

Grab 10 (Inv. 51,168): Mannergrab (bis auf die SW-Ecke durch Kiesabbau 

zerstbrt). Br. 1,60 m; T. 1,20 m. Skelett vbllig vergangen.

Sax; stark von Rost zerfressen. Griff angel z. T. abgebrochen. L. noch 33 cm; Klingenbr. 

3,4 cm. Abb. 7,3. - Bruchstiick einer eisernen Schnalle mit ovalem Biigel, Schilddorn 

und festgerostetem, nicht naher bestimmbarem Beschlag. - Weitere Eisenteile, darunter 

ein rechteckiges Gegenbeschlag, ein Feuerstahl und mehrere Nagel. - (Samtliche 

Beigaben aus der Grabfiillung).

Grab 11 (Inv. 51,169): Mannergrab (durch Raubgrabung gestbrt). 2,40 x 

1,40 m; T. 1,55 m. - Sarg 2,10 x 1,05 m. Reste des Schadels (in der Stbrung) 

und der Beinknochen (noch in richtiger Lage) erhalten.

Bruchstiicke eines geglatteten, schwarz gebrannten Knickwandtopfes mit abgerundetem 

Bauchknick (Trier B 4 und 5). Auf der Oberwand spiralig umlaufendes Karoband 

(Grabfullung). — Lanzenspitze mit schlank-ovalem Blatt; Tulle beschadigt. L. noch 

32, 7 cm (Fufiende, mit Spitze nach Osten). Abb. 7,4. - Bruchstiicke eines Schildbuckels 

mit niederem Kragen und flach gewblbter Haube, sowie der Schildfessel (aus der
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Stoning). - Bronzene Pinzette; L. 9,8 cm. Griff quergerieft, Klemmteile im Tierstil II 

verziert (Kniehohe). Taf. 33,1.

Grab 12 (iiberschneidet Grab 13). 2,00 x 0,85 m; T. 1,10 m. Skelett gut

erhalten, Kopf leicht eingedriickt.

Keine Funde.

Abb. 7. 1-2 Grab 9; 3 Grab 10; 4 Grab 11; 5 Grab 13.

MaBstab 1 : 3.

Grab 13 (Inv. 51,170): Mannergrab (von Grab 12 und 14 iiberlagert; nach 

Lage der Beigaben vermutlich gestbrt). 2,50 x 1,30 m; T. 1,40 m. Skelett vollig 

vergangen.

Breitsax; nur in Bruchstiicken erhalten. L. noch etwa 48 cm; Klingenbr. 5,9 cm. - Bart- 

axt mit leicht nach unten ausgezogenem Riicken. Die Oberkante des Blattes ist stark 

ausgebogen. L. der Axt 18 cm; Schneidenbr. 13,3 cm. Abb. 7,5. - Eisenschnalle mit 

ovalem Biigel, Bruchstiick des runden Beschlags und viereckigen Gegenbeschlags. - 

Eisenreste von Schere und Messer. - (Samtliche Beigaben am FuBende der Grube).
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Grab 14 (iiberschneidet Grab 13). 1,80 x 1,00 m; T. 1,10 m. Oberschenkel, 

rechter Armknochen und Bruchstiicke des Schadels erhalten.

Keine Funde.

Grab 15 (Inv. 51,171): Frauengrab. 2,35 x 1,45 m; T. 1,40 m. Sarg 1,90 x 

1,00 m. Skelett vollig vergangen.

Bruchstiicke von einem Paar versilberter Bronzeohrringe mit PolyederabschluB (Kopf- 

ende). Abb. 8,1-2. - Perlenkette aus einer Bernsteinperle, einer Reihenperle aus durch-

Abb. 8. 1-4 Grab 15; 5-8 Grab 16; 9-10 Grab 17.

1. 2 und 10 MaBstab 1 : 1, sonst MaBstab 1 : 2.

scheinend blauem und einer aus opakweiBem Gias, einer langzylindrischen Perle aus 

cpakbraunem Gias mit weifier und roter Girlandenverzierung und 24 opakgelben 

Perlen (darunter Reihenperlen, ring- und zylindcrformige) (Kopfende). Abb. 8,3. — 

Ovale Bronzeschnalle mit eisernem Dorn und angerosteter kurzer eiserner Lasche. Auf 

der Unterseite der Lasche waren Textilreste erhalten. Biigel: 4,1 x 2,7 cm (Grabmitte). 

Abb. 8,4-. - Unbestimmbare Eisenreste (Brust- und Hiifthohe).

Grab 16 (Inv. 51,172): Frauengrab. 2,60 x 1,30 m; T. 1,40 m. Sarg 2,20 x 

0,80 m. Kopf- und FuBbrett iiberragten die Seitenwande. Skelett vollig ver

gangen.

Goldmunze. Dm. 12,1 mm; Gewicht 1,08 gr. Vs. Verwilderte Umschrift aus sinnlos 

zusammengestellten Buchstaben und zu einem Bogen entarteter Kopf. Rs. Kreuz, 

zwei Arme befuBt, zwei Anne gegabelt. In den Winkeln Punkte, um die befufiten
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Balken omegaformiger Bogen (Kopfende). Taf. 36,2,1. - Goldblechiiberzug einer 

VierpaBfibel: 2,9 x 2,9 cm; H. 0,5 cm. Die Grundform, ein Quadrat, wird betont 

durch vier quadratische Fassungen mit flacher, farbloser und hellgriiner Glaseinlage 

in den vier Ecken des Vierpasses. In der Mitte der vier halbkreisformigen Bogen 

sitzt jeweils eine runde Fassung mit linsenformig gewolbter, stahlblauer Stein- 

einlage (2 Fassungen waren leer). Das Mittelf eld, betont durch eine etwas groBere 

Fassung mit gewolbter hellgriiner Glaseinlage, ist leicht von der Unterseite aus 

herausgetrieben. Um die einzelnen Fassungen ist jeweils ein Kranz kleiner tordier- 

ter Filigranringchen angebracht, die die ganze freie Flache bedecken. Als AbschluB 

des Randes dient ein doppelter S-formig gezwirnter Golddraht (Brusthohe). Taf. 

36,1,1. - Bruchstiicke von einem Paar versilberter Bronzeohrringe mit Polyeder- 

abschluB (Kopfende). - Perlenkette aus einer Bernsteinperle, 13 einfarbig opaken 

Perlen (darunter linsenformige, doppelkonische und annahernd kugelige sowie Reihen- 

perlen aus gelbem, griinem, weiBem, rotbraunem und blauem Gias), einer kurzzylin- 

drischen und einer Reihenperle aus opak-rotbraunem Gias, verziert mit gelben Punkten 

(Kopfende). - Eiserne Schnalle mit ovalem Biigel und einfachem Dorn: 4,6 x 3,2 cm 

(rechts des Brustkorbes). Abb. 8,8. - Kleine eiserne Schnalle mit ovalem Biigel und 

zungenformigem Beschlag. L. noch 5,5 cm; Biigelbr. 2,6 cm. Abb. 8,5. - Eiserne Riemen- 

zunge: 4,9 x 2,1 cm (linker Unterschenkel). - Flacher, dreieckiger eiserner Gegenstand 

mit Winkelausschnitten an der Basis, L. 3,4 cm; mbglicherweise handelt es sich 

um eine zweite Riemenzunge (uber der Schnalle am linken Unterschenkel). - 

Bruchstiick einer kleinen eisernen Schnalle mit ovalem Biigel und nicht naher 

bestimmbarem Beschlag. L. noch 5,7 cm. Bruchstiicke zweier eiserner Riemenzungen: 

3,5 x 2,2 cm; 5 x 1,7 cm (rechter Unterschenkel). Abb. 8,6-7. — Bruchstiicke 

eines Messers (Hiifthdhe). - Paddelformige eiserne Beschlage entlang der inneren 

Sargbegrenzung (am Kopf- und FuBende je zweimal wiederkehrend, an den Langs- 

seiten unregelmaBig verteilt). - Kleine Terra Sigillata-Scherbe, Glasbruchstiick und 

winziger Bronzebiigel (Grabfiillung).

Grab 17 (Inv. 51,173) (gestbrt). 2,30 x 1,50 m; T. 1,10 m. SO-Ecke der 

Sargbegrenzung erhalten; Br. 1,00 m. Skelett vbllig vergangen.

Kleiner viereckiger Bronzebeschlag mit abgerundeten Ecken; auf der Unterseite zwei 

Befestigungszapfen; Oberseite verziert mit degeneriertem Rankenornament in Spiral- 

kerbschnittechnik. Dm. 2,2 x 1,8 cm (Grabmitte). Abb. 8,10. - Bruchstiick eines 

Messers, L. noch 12 cm (Grabmitte). Abb. 8,9.

Grab 18 (Inv. 51,174): Mannergrab (gestort). 2,60 x 1,30 m; T. 1,60. Sarg 

oder Totenbrett 2,10 x 1,00 m. Schadelreste bereits in T. von 1,10 m ange- 

troffen.

Geglatteter, schwarz gebrannter Knickwandtopf mit etwa gleich holier Ober- und 

Unterwand. Der schwach geriefte Rand ist gegen die Oberwand durch einen Wulst 

abgesetzt (Trier B 3 b). Auf der Oberwand horizontal umlaufende Zahnradbander. 

H. 8,7 cm; Mdm. 8,6 cm (SO-Ecke). Abb. 12,12. - Scherben eines zweiten geglatteten, 

schwarz gebrannten Knickwandtopfes mit umlaufendem feinem Karoband auf der 

Oberwand (NO-Ecke). - Bruchstiicke einer groBen Lanzenspitze mit Ganztiille und 

rautenfbrmigem Blatt (SO-Ecke, mit Spitze nach Osten). - Bolzenfbrmiger Eisenrest 

(SW-Ecke).



238 Christiane Muller:

Grab 19 (Inv. 51,175): Frauengrab (gestort). 3,10 x 1,70 m; T. 1,40 in. Sarg 

oder Totenbrett 2,70 x 1,30 in. Am FuBende unter der Grabsohle 7 cm breiter 

Verfarbungsstreifen. Skelett vollig vergangen.

3 linsenformige Perlen aus opakgelbem Gias (verstreut an der Ostwand).

Grab 20 : 1,60 x 0,80 m; T. 0,70 m. An der Ostwand der Grube runde Er- 

weiterung von 0,25 m Durchmesser. Entlang der Westwand zwei Steine. SchadeR 

Oberarm- und Beinknochen als graue Schatten erhalten.

Keine Funde.

Abb. 9. Grab 21. - MaBstab 1 : 3.

Grab 21 (Inv. 51,176): 2,50 x 1,50 m; T. 1,00 m. SW-Ecke halbrund erweitert. 

Skelett vollig vergangen.

Geglatteter, grauschwarz gebrannter Knickwandtopf mit niedriger Oberwand und 

hohem Rand, wie Inv. 51,163. Auf der Oberwand wechseln doppelte Karobander 

und umlaufende Wiilste einander ab. II. 14 cm; Mdm. 10,7 cm. Abb. 9,1. - Rauhwandi- 

ges, rotlichgelb gebranntes Knickwandtopfchen, Boden abgeschnitten und linsenformig 

gewolbt; auf der AuBenflache schwach-grauer tjberflug. Oberwand mit spiralig um- 

laufenden Riefen verziert. H. 8 cm; Mdm. 6,5 cm. Abb. 9,2. — (Beide GefaBe in der 

SO-Ecke).

Grab 22 (Inv. 51,177): Mannergrab. 2,40 x 0,80 in; T. 0,95 m. Skelett vollig 

vergangen.

Fiinf bronzene Rechteckbeschlage mit Riemenosen, die sich durch zwei abgeschragte 

Ecken zu einem Sechseck verjiingen. In den beiden abgeschragten Ecken je ein Bronze- 

niet, als Verzierung ein eingeschnittenes Linienornament; Dm. 2,2 x 2,5 cm (Grab- 

mitte). Abb. 10,7-8. — Bruchstiick einer bronzenen Riemenzunge mit zwei Nieten und 

linearer Verzierung; Br. 1,5 cm (Grabmitte). Abb. 10,9. — Bronzestift (Dornachse ?); 

L. 3 cm (Grabmitte). Abb. 10,4. - GroBe Eisenschnalle mit viereckigem Biigel und 

trapezfdrmigem Beschlag; L. noch 12,9 cm. Zugehorig viereckiges Gegenbeschlag: 

6,6 x 5,8 cm. Die Schnalle hat die Form der tauschierten Eisenschnallen; die Oberflache 

war jedoch so stark abgeblattert, daB weder von einer Tauschierung noch von den 

Nieten etwas zu erkennen war (Hiifthohe). Abb. 10,1-2. - Unter den Eisenresten neben 

der Schnalle waren der Schilddorn Abb. 10,5 und das Biigelbruchstuck einer zweiten
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Schnalle zu erkennen. - Messer; Riicken und Schneide zur Spitze gleichmaBig stark 

eingebogen; Griff angel geht im rechten Winkel zur Schneide uber. L. noch 13,2 cm 

(FuBende). Abb. 10,3. - Feuerstein und Bruchstiick eines Feuerstahls mit aufgeboge- 

nen Enden (Grabmitte). Abb. 10,6.

Abb. 10. Grab 22. - MaBstab 1 : 2.

Grab 23 (Inv. 51,178): Mannergrab (durch Raubgrabung gestort). 3,10 X 

2,60 m; T. 1,70 m. Sarg 2,60 x 1,60 m. Skelett vollig vergangen.

Diinnwandige Scherben eines geglatteten, schwarz gebrannten Knickwandtopfes mit 

leicht eingewolbtem Boden. Auf der Oberwand umlaufende Karobiinder und Riefen 

(Grabfiillung). - Gegossene gleicharmige Bronzefibel mit runden Armen. L. 7,3 cm 

(NW-Ecke). Abb. 11,4. — Rautenformiger Bronzebeschlag mit vier Nietkopfen. 3,7 x 

2,7 cm. Abb. 11,3. Pyramidenformiger Bronzekopf mit einem Steg auf der Unter- 

seite. Dm. 1,5 x 1,7 cm. Abb. 11,2. Kleines Bruchstiick einer bronzenen Riemenzunge. 

(Aus der Storung). - Lanzenspitze mit schlankem, fast spieBartigem Blatt, das einen 

schwachen Mittelgrat hat. Tiillenende abgebrochen. L. noch 21,5 cm (SO-Ecke, mit 

Spitze nach Osten). Abb. 11,1. - Eiserne Winkelbeschlage und Nagel (FuB- und Kopf- 

ende, sowie aus der Storung).

Grab 24 (Inv. 51,179): Mannergrab. 2,70 x 1,30 m; T. 1,50 m. Sarg 1,80 X 

0,55 m. Skelett vollig vergangen.



240 Christiane Muller:

Vier bronzene Zierniete mit kraftigcm Perlrand; Dm. 2,2 cm. Abb. 12,3. Bruchstiicke 

eines Breitsaxes (entlang der nordl. Sargwand in Hufthohe, also linker Hand des 

Toten). - Messer mit gerader Schneide; Riicken zur Spitze abgeknickt; Griffangel 

abgebrochen. L. nodi 17 cm (unter dem Sax). Abb. 12,2. - Bruchstiick einer eisernen 

Schnalle mit ovalem Biigel und nicht naher bestimmbarem Beschlag. Biigelbr. etwa 

5,5 cm. Bruchstiick des rechteckigen Gegenbeschlags (Kopfende). — Mehrere leicht 

gebogene Eisenteile; wohl Reifen und Tragegriffe eines Holzeimers (FuBende).

Abb. 11. Grab 23.

MaBstab 1 : 2.

Grab 2 5 (Inv. 51,180) (gestbrt). 3,00 x 1,10 

m; T. 1,50 m. Ostl. Sarghalfte erhalten, Br. 

0,55 m. Kopfbrett iiberragte die Seitenwande. 

Skelett vollig vergangen.

Tummler aus hellgriinem Gias mit ausbiegendem, 

nach auBen umgeschlagenem Rand und hohl gebilde- 

ter Lippe. H. 6 cm; Dm. 11,4 cm. Abb. 12,13. - 

Wenige Eisenreste. - (Aus der Stdrung).

Grab 2 6 (Inv. 51,181): Frauengrab. 2,10 x 

0,70 m; T. 0,80 m. Reste der Oberschenkel er

halten.

Doppelkonischer Tonspinnwirtel mit abgeflachter 

Ober- und Unterseite. H. 2,4 cm; Dm. 3 cm. Abb. 12,7.

- Eiserne Schnalle mit ovalem Biigel und einfachem 

Dorn, Dornende abgebrochen. GroBe 6,3 x 3,9 cm. 

Abb. 12,6. — Kleines Messer; Riicken und Schneide zur 

Spitze gleichmaBig stark eingebogen: Griffangel geht 

abgeschragt in die Klinge iiber. L. 12,1 cm. Abb. 12,5.

— (Samtliche Beigaben aus Grabmitte).

Grab 2 7 (Inv. 51,182): Mannergrab (ge

stbrt). 3,10 x 1,90 m; T. 1,20 m. Sarg 2,50 X 

1,40 m. Reste der Unterschenkel erhalten.

Lanzenspitze mit Ganztiille und schlank-ovalem Blatt. 

L. 33 cm (SO-Ecke, mit Spitze nach Ostcn). Abb. 12,1. 

— Bruchstiicke eines Schildbuckels mit niederem Kra-

gen und flach gewblbter Haube sowie der Randniete aus Eisen (nordl. Sargwand, 

in Hiifthbhe).

Grab 2 8 (Inv. 51,183): Frauengrab. 2,60 x 1,70 m; T. 1,90 m. Sarg 2,10 x 

1,00 m. Skelett vollig vergangen.

Goldmiinze. Dm. 11,5 mm; Gewicht 1,21 gr. Vs. Umschrift und Kopf ornamental ent- 

artet. Rs. Umschrift nur in Resten erkennbar. Wiederkreuz, in den Winkeln Punkte 

(Kopfende). Taf. 36,2,2. - Silbertauschierte eiserne Scheibenfibel mit bronzener Unter- 

platte, Dm. 4,2 cm. Die Unterplatte ist mit konzentrisch umlaufenden Riefen verziert, 

die Oberplatte tragt ein aufgelbstes Stegmuster, das an Almandinzellwerk erinnert. Ein 

etwas groBerer scheibenfbrmiger Bronzeniet betont die Mitte, auf dem auBeren Rand
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drei flache Bronzeniete (Beckenhohe). Abb. 13,6 u. Taf. 36,1,2 — Bruchstiicke von einem 

Paar tordierter silberner Drahtohrringe (Kopfende). - Perlenkette aus 13 mandel- bis 

rautenfbrmigen Bernsteinperlen, einer Melonenperle aus agyptischer Fayence, 19 

Perlen aus durchscheinend blauem bis blaugriinem Gias (darunter linsen- und tonnen-

Abb. 12. 1 Grab 27; 2-3 Grab 24; 4 Grab 32; 5-7 Grab 26; 

8-10 Grab 45; 11 Grab 38; 12 Grab 18; 13 Grab 25; 14-15 Grab 42.

Mallstab 1 : 3.

fbrmige sowie Reihenperlen), 6 Perlen aus schwach durchscheinend blauem Gias mil 

gelben Punkten verziert (darunter flach-kugelige und Reihenperlen), 54 einfarbig 

opaken Perlen (darunter linsen-tonnenfbrmige, kurzzylindrische und doppelkonische, 

sowie Reihenperlen aus gelbem, gelb- bis rotbraunem, weiflem und griinem Gias, 

2 flach-mandelfbrmige aus griinem, eine prismatische aus weiflem Gias) und 45 Perlen 

aus opakem Gias mit bunten Einlagen (darunter schlanke rotbraune Vierkant- und 

Reihenperlen, verziert mit gelben Punkten; fast kugelige rotbraune Perlen mit gelben
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Oder weiBen Zickzackbandern, teilweise auch mehrfarbig, andere mil blaugelben 

Kreisaugen; Reihenperlen, tonnenformige und flachkugelige bis kugelige Perlen aus 

weiBem Gias mil blauen Punkten oder Girlanden, oder blauroten Kreisaugen verziert, 

die teilweise plastisch sind; eine tonnenformige Perle aus gelbem Gias mit rotbraunen 

Girlanden, 2 kurzzylindrische und 2 tonnenformige Perlen aus dunkelgrauem Gias 

mit weiBer und gelber Zickzackverzierung.) AuBerdem gehort zur Kette ein abge- 

brochener rbmischer Schliisselgrilf aus Bronze (Kopfende). Taf. 34,3. - Perlenkette 

aus 3 Bernsteinperlen, einer ringfbrmigen Perle aus durchsicbtigem honigfarbenem 

Gias, 4 einfarbig opaken Glasperlen (darunter 3 tonnenformige aus rotbraunem und 

eine doppelkonische aus gelbem Gias), 4 Perlen aus opakem Gias mit bunten Einlagen

Abb. 13. Grab 28.

4 MaBstab 1 : 1, sonst MaBstab 1 : 2.

Abb. 14. 1 Grab 29; 2-3 Grab 37. 

MaBstab 1 : 2.

(darunter eine kurzzylindrische aus dunkelgriinem Gias mit umlaufenden gelben 

Faden und 3 tonnenformige aus rotbraunem Gias mit gelben Girlanden und gelb- 

blauen Kreisaugen verziert), einer ringfbrmigen Perle mit buntgefleckter Oberflache, 

einer Augenperle mit blaugriinen Augen im weiBen Feld, 2 rbmischen Glasbruch- 

stiicken (hohles Randstiick eines hellgriinen GlasgefaBes und Henkelbruchstiick eines 

Ariballos, dessen Oberflache stark abgescheuert ist), einem Bronzering (Dm. 2,8 cm) 

und 2 durchlochten rbmischen Bronzemiinzen (ein As des Traian 98-117 und ein As 

des 2. Jahrh.). (Beckenhbhe). Taf. 34,1. - Bronzener Armring mit Kohjenenden, 

verziert mit Strichgruppen, Querschnitt rund; Dm. 7,1 x 6,8 cm (Beckenhbhe). Abb. 

13,1. - Vier bronzene Riemenzungen. Ein Paar ist verziert mit eingepunzten Linien 

(Tremulierstich) entlang dem Rande; L. 5,6 cm. Abb. 13,2. Das andere Paar hat Kreis

augen und eingeritzte Linien als Verzierung und als Abschlufi zwei kleine Nietkbpfe; 

L. 5,1 cm. Abb. 13,3. - Kleiner dreieckiger Bronzebeschlag, verziert mit Kreisaugen 

und kleinen Nieten; 1,7 x 1,4 cm (FuBende). Abb. 13,4. - Kleine eiserne Schnalle 

mit ovalem Biigel, zungenfbrmigem Beschlag und Gegenbeschlag. L. der Schnalle 5,4 

cm; Biigelbr. 3,1 cm; L. des Gegenbeschlags 4,5 cm (Hiifthbhe). - Eiserne Schnalle 

mit ovalem Biigel und schmalem, nicht naher bestimmbarem Beschlag; Biigelbr. 3,8 

cm (Grabfullung). Abb. 13,5. - Eisenreste, darunter mehrere Ringe (Dm. 3 cm; Dicke 

0,6 cm) sowie lanzettfbrmig verbreiterte Stabchen mit hohlem Stiel und langerem 

Niet, die zu Wink elb eschlagen gehbrten (Grabfiillung).
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Grab 2 9 (Inv. 51,184) (gestort). 3,00 x 1,40 m; T. 1,20 m. In der SO-Ecke 

Verfarbungsstreifen des Holzsarges. Skelett vollig vergangen.

Silberne Riemenzunge mil zwei kleinen bronzenen Nietkbpfen; L. 4,4 cm. Abb. 14,7. - 

Flacher eiserner Nietkopf; Dm. 2,7 cm. Drei halbkugelige bronzene Nietkopfe; Dm. 

1,6 cm. Unbestimmbare Eisenreste. - (Samtliche Beigaben aus der Grabfiillung).

Grab 3 0 (Ost-Ecke durch Kiesabbau zerstort. Br. 1,35 m; T. 1,55 m. Sarg 

etwa 1,80 x 0,70 m. Skelett vollig vergangen.

In der Grabfiillung kleine Scherbe. Sonst keine Funde.

Grab 3 1 (iiberscbneidet Grab 32). Keine Grabgrube; T. 0,75 m. Skelett gut 

erhalten.

Keine Funde.

Grab 3 2 (Inv. 51,185): Mannergrab (von Grab 31 iiberlagert). 2,20 x 1,00 m; 

T. 0,95 m. Skelett bis auf wenige Knochenreste vergangen.

Bruchstiicke eines Saxes; Riicken zur Spitze kraftig abgeknickt (Grabmitte). Abb. 12,i.

Grab 3 3 (Inv. 51,186) (iiberscbneidet Grab 34). 2,20 x 1,40 m; T. 0,95 m. 

Totenbrett 1,75 x 0,40 m. Skelett gut erhalten.

In der Grabfiillung zwei kleine romische Scherben. Sonst keine Funde.

G r ab 3 4 (Inv. 51,187) (gestort durch die Anlage von Grab 33). 2,50 x 1,60 m; 

T. 1,30 m. Oberschenkel- und Schadelreste am Kopfende erhalten.

Scherben eines geglatteten, schwarz gebrannten Knickwandtopfes mit hohem Rand; 

auf der Oberwand geometrisch gemustertes Radchenband. - Geringe Eisenreste. - 

(Grabfiillung).

Grab 3 5 (bis auf Westwand der Grube durch Kiesabbau zerstort). Br. etwa 

1,30 m.

Grab 3 6 (iiberschneidet teilweise Grab 38 und 35). 2,25 x 0,75 m; T. 1,00 m. 

Oberschenkel- und Armknochen sowie Reste des Schadels erhalten.

Keine Funde.

Grab 3 7 (Inv. 51,188): Frauengrab (ostl. Halfte durch Kiesabbau zerstort). 

Br. 1,25 m; T. 1,20 m. Keine Sargbegrenzung, jedoch Holzreste auf der Grab- 

sohle. Skelett bis auf wenige Bruchstiicke des Schadels vergangen.

Perlenkette aus 6 Bernsteinperlen, 2 Reihenperlen aus durchscheinend blauem und 

einer linsenformigen aus durchscheinend hellgriinem Gias, 43 einfarbig opaken Perlen 

(darunter linsen-tonnenformige und kurzzylindrische sowie Reihenperlen aus weiBem, 

blauem, gelbem und gelb- bis rotbraunem Gias), ferner 8 Perlen aus opakem Gias mit 

bunten Einlagen (darunter kurz- und langzylindrische, kleine tonnenformige und fast 

kugelige Perlen aus rotbraunem Gias mit gelben, weiBen oder griinen Fiiden bzw. 

Flechtbandern verziert; ringformige und kurzzylindrische Perlen aus weiBem Gias,
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verziert mit griinen und roten Bandern) (Kopfende). Taf. 34,6. - Bronzene Riemen- 

zunge mit kleinem Niet; L. 3,8 cm. Abb. 14,2. - Bruchstiicke eines zweireihigen 

Knochenkammes mit gekerbter Mittelleiste und des strichverzierten Futterals (Schach- 

brettmuster und Diagonalkreuz). Abb. 14,3. - (Riemenzunge und Kamm wurden beim 

Kiesabbau geborgen).

Grab 3 8 (Inv. 51,189) (am FuBende von Grab 36 iiberlagert). 2,35 x 1,10 m; 

T. 1,00 m. Keine Sargbegrenzung, jedoch Holzreste verstreut in der Grube. 

Skelett bis auf Teile der Oberschenkel vergangen.

Rauhwandiges, rot gebranntes Knickwandtopfchen mit hohem Rand. Boden abge- 

schnitten und linsenformig gewolbt. Auf der AuBenflache grauer Uberflug (vgl. Inv. 

51,176). H. 7,1 cm; Mdm. 8 cm (SO-Ecke). Abb. 12,11. — Geringe Eisenreste (Grab- 

mitte).

Grab 3 9 (iiberschneidet Grab 40; ostl. Halfte durch Kiesabbau zerstort). 

Br. 1,25 m; T. 0,90 m. Br. des Sarges 0,65 m. Die Dicke des Sargbodens von 

2 cm war gut zu erkennen. Skelett bis auf Reste des Schadels vergangen.

Keine Funde.

Grab 4 0 (von Grab 39 iiberlagert; ostl. Halfte durch Kiesabbau zerstort). 

Br. 1,15 m; T. 1,20 m. In der SW-Ecke Verfarbungsspuren des Holzsarges. 

Skelett bis auf Reste des Schadels vergangen.

Keine Funde.

Grab 4 1 (Inv. 51,190): Mannergrab. 2,25 x 1,60 m; T. 1,50 m. Keine Sarg

begrenzung, jedoch Holzreste auf der Grabsohle. Skelett bis auf Bruchstiicke 

des Schadels vergangen.

Stark verrostete Bruchstiicke einer Lanzenspitze mit Ganztiille (FuBende, mit Spitze 

nach Osten). - Bruchstiick eines Schildrandes und vier eiserne Nietkopfe (Grabmitte).

G r ab 42 (Inv. 51,191): Frauengrab mit Holzkammer (durch Raubgrabung ge- 

stort). 2,40 x 1,35 m; T. 1,40 m. Kammer etwa 2,20 x 1,10 m. Die Einfiillerde 

zwischen Grube und Kammer war reiner Kies, vermischt mit Sand. Sarg 

1,80 x 0,80 m. Skelett bis auf Reste des Schadels vergangen.

Ehemals geglattete, gelbrot gebrannte RohrenausguBkanne mit geknickter Wand und 

kleeblattformigem AusguB (Form der Knickwandtopfe Trier Bib). Trotz stark abge- 

blatterter AuBenflache sind auf der niedrigen Oberwand noch fiinf horizontal um- 

laufende, geometrisch gemusterte Radchenbander zu erkennen. H. 17,5 cm; Mdm. 

12,2 cm (Grabmitte, etwa Hohe der Oberschenkel). Abb. 12,15. - Tummler aus hell- 

griinem Gias mit ausbiegendem, nach auBen umgeschlagenem Rand und hohl gebilde- 

ter Lippe. H. 6,1 cm; Dm. 11,2 cm (auf der Kanne). Abb. 12,14. - Perlenkette aus 

3 mandelformigen Bernsteinperlen, einer Reihenperle aus durchscheinend blauem 

Gias, einer linsenformigen und einer Reihenperle aus schwach durchscheinend griinem 

Gias, 20 einfarbig opaken Perlen (darunter tonnen-linsenformige und fast kugelige, 

sowie Reihenperlen aus gelbem, gelb- bis rotbraunem, blauem, weiBem und griinem 

Gias) und 6 Perlen aus opakem Gias mit bunten Einlagen (darunter 5 tonnenformige 

aus rotbraunem Gias, verziert mit gelben Punkten, gelben, weiBen oder griinen
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Girlanden) und einer weiBen Perle, verziert mit roten Punkten und blauen Girlanden 

(NW-Ecke, neben den Schadelresten). - Eiserne Beschlagplatte mit zusammengeroste- 

tem Griff und Winkelbeschlage eines Holzkastchens; etwa 20 x 28 cm (Kniehohe). - 

Eiserne Winkelbeschlage von Sarg und Kammer (Kopf- und FuBende; in der NW- 

und SW-Ecke, noch in ihrer urspriinglichen Lage).

Grab 4 3 (iiberschneidet Grab 44; nbrdl. Begrenzung der Grube durch Kies- 

abbau zerstort). L. 2,10 m; T. 0,60 m. Schadel, Oberarmknochen sowie Ober-und 

Unterschenkel erhalten.

Keine Funde.

Grab 4 4 (von Grab 43 iiberlagert und gestbrt; wohl bei der Anlage dieses 

Grabes ausgeraubt. Nordl. Begrenzung der Grube durch Kiesabbau gestbrt). 

L. 2,10 m; T. 1,30 m. Schadelreste erhalten.

Keine Funde.

Grab 4 5 (Inv. 51,192): Frauengrab (nach Lage der Beigaben gestbrt; nbrdl. 

Begrenzung der Grube durch Kiesabbau zerstort). L. 2,90 m; T. 1,20 m. Sarg 

1,90 x 0,90 m. An der bstl. und westl. Querwand weitere, 0,20 bzw. 0,40 m 

breite Verfarbungsstreifen. Skelett vbllig vergangen.

Perlenkette aus einer Bernsteinperle, einer Melonenperle aus durchsichtigem honig- 

farbenem Gias, 2 Reihenperlen aus durchscheinend blauem Gias, einer flachkugeligen 

Perle aus schwach durchscheinend, leuchtend blauem Gias mit bunt gefleckter Ober- 

flache, 14 einfarbig opaken Perlen (darunter linsen-tonnenfbrmige und kurzzylindri- 

sche sowie Reihenperlen aus gelbem, gelb- bis rotbraunem, griinem und weiBem Gias) 

und 7 Perlen aus opakem Gias mit bunten Einlagen (darunter kurzzylindrische und 

Reihenperlen aus braunem Gias mit gelber bzw. weiBer Verzierung, 2 fast kugelige 

Perlen mit mehrfarbigem Muster: weiB-schwarzes Zickzackband mit gelben Punkten; 

eine kegelfbrmige Perle, verziert mit gelbem Flechtband und eine flach kugelige weiBe 

Perle, verziert mit aufgesetzten grunen Warzen), ferner eine durchlochte rbmische 

Bronzemunze (Kleinerz des 3./4. Jahrh.) (Mitte der Ostwand). Die Munze lag auf 

einem Leder- oder Rindenstuckchen. Taf. 34,6. - Perlenkette aus 9 einfarbig opaken, 

tonnenfbrmigen Glasperlen (darunter rot- bis gelbbraune, weiBe und blau-griine) und 

einer langzylindrischen Perle aus blaugriinem Gias, verziert mit spiralig umlaufenden 

gleichfarbenen Faden (Grabmitte). Taf. 54,4. - Eiserne Schnalle mit ovalem Bugel 

und festgerostetem zungenfbrmigem Beschlag; L. noch 8,5 cm; Bugelbr. 4,3 cm; 

Abb. 12,9. Zugehbrig zungenfbrmiges Gegenbeschlag mit Gewebeabdrucken auf der 

Oberseite, L. noch 5,9 cm (Ostwand). Abb. 12,10. - Bruchstiick eines runden eisernen 

Schnallenbeschlags mit drei Nieten, L. 6,2 cm (Grabmitte, etwa Brusthbhe). Abb. 12,8. 

- Nagel und weitere Eisenreste (SW-Ecke).

Grab 46 (Inv. 51,193): Frauengrab (nach Lage der Beigaben gestbrt; nbrdl. 

Begrenzung der Grube durch Kiesabbau zerstort). L. 2,20 m; T. 0,60 m. Skelett 

vbllig vergangen.

Bruchstucke einer getriebenen Bronzeschale. H. etwa 7,3 cm; Dm. 30,5 cm. Die Schale 

hat einen schmalen horizontal ausgebogenen Rand, einen aufgeloteten DreifuBring und 

vier ehemals aufgelbtete dreieckige Attaschen mit Uberresten des omegafbrmigen



246 Christiane Muller:

eisernen Grilles. (Mitte des FuBendes). Abb. 15,2. - Boden- und Wandbruchstiicke 

eines geglatteten, schwarz gebrannten TongefaBes, wohl eines Knickwandtopfes (Grab- 

fiillung). - Sturzbecher aus honigfarbenem Gias mit annahernd zylindrischer Wand 

und nach auBen verdicktem Rand. H. etwa 14 cm; Mdm. 5,5 cm. (FuBende). Abb. 15,3. 

- Bruchstuck einer Bronzemiinze, goldplattiert. Vs. ///////// - IIIII 4IA 11 noch erkenn- 

bar Brustbild eines Kaisers in Panzer nach rechts mit perlengesaumtem Diadem. Rs. 

unkenntlich (Mitte der Nordwand). Taf. 36,2,3. - Traubenformiger Anhanger aus

Abb. 15. 1 Grab 47; 2-6 Grab 46.

4 MaBstab 1 : 2, sonst MaBstab 1 : 3.

Goldblech mit Filigranverzierung. 1,5 x 1,0 cm (Mitte der Nordwand). Taf. 36,2,4. - 

Perlenkette aus einer langzylindrischen durchscheinend blauen Glasperle, 19 einfarbig 

opaken Perlen (darunter linsen- und tonnenformige sowie kurz- und langzylindrische 

aus gelbem, weiBem, gelb- und rotbraunem und griin-blauem Gias) und 5 Perlen aus 

opakem Gias mit bunten Einlagen (darunter 2 tonnenformige aus gelbem Gias mit 

spiralig umlaufenden rotbraunen Faden, eine tonnenformige und eine langzylindrische 

aus rotbraunem Gias mit weiBer bzw. gelber Verzierung und eine flachkugelige Perle 

aus weiBem Gias, verziert mit blauem Wellenband und roten Tupfen) (Mitte der 

Nordwand). — Konischer Tonspinnwirtel. H. 2,0 cm; Dm. 2,6 cm (etwa Kniehohe). 

Abb. 15,5. — Kleine Schnalle aus WeiBmetall mit festem dreieckigem Beschlag und 

eisernem Dorn. Biigel abgebrochen. Auf dem Beschlag eingraviertes unregelmaBiges 

Linienornament. L. 2,4 cm (Hohe des linken Unterschenkels). Abb. 15,4. - Bronze- 

schnalle mit ovalem Biigel und eisernem Dorn, Dornende abgebrochen. 4,0 x 2,5 cm 

(Mitte der Nordwand). Abb. 15,6.
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Grab 4 7 (Inv. 51,194): Mannergrab mit Holzkammer (nordl. Begrenzung 

der Grube durch Kiesabbau gestort). L. 2,80 m; T. 0,80 m. Kammer etwa 

1,90 x 1,15 m. Sarg 1,80 x 0,80 m. Westwand von Kammer und Sarg stark 

eingedruckt. Skelett vollig vergangen.

Bruchstiicke einer getriebenen Bronzeschale; Dm. etwa 26 cm. Die Schale hat einen 

schmalen horizontal ausgebogenen Rand - mit einem eingeschlagenen Zickzackorna- 

ment verziert - und ist an Rand und Wand zusammengenietet. Unter den Bruchstiicken 

befinden sich eine gestreckt langliche Attasche sowie Gberreste des leicht tordierten 

omegaformigen eisernen Griffes (Fufiende, SO-Ecke). Abb. 15,1. - Eisenreste, darunter 

Bruchstiicke der Schildfessel und der halbkugeligen Eisenniete des Schildbuckels; 

ferner Bruchstiicke dreier kleiner Bronzeniete (Grabmitte).

Abb. 16. Grab 48. 4a schematische Darstellung. 

Mafistab 1 : 3.

Grab 48 (Inv. 51,195): Frauengrab. 2,00 X 1,00 m; T. 1,05 m. Am Kopfende 

20 cm breiter Verfarbungsstreifen eines Holzbalkens, der die Seitenwande 

iiberragte. Ober- und Unterschenkelknochen an der nordl. Grubenwand.

Geglatteter, grauschwarz gebrannter breiter Knickwandtopf mit niedriger Oberwand; 

der ausbiegende Rand ist gegen die Oberwand durch einen Wulst abgesetzt (Trier 

Bia). Auf der Oberwand spiralig umlaufendes, geometrisch gemustertes Radchen- 

band. H. 17,4 cm; Mdm. 18,7 cm (Grabmitte, Hohe der Oberschenkel). Abb. 16,6. — 

Bronzene Unterplatte einer Scheibenfibel mit Bruchstiicken des rohrenformig geboge- 

nen bronzenen Randringes und dem bronzenen Nadelhalter, der durch die Platte 

durchstoBt und innen fest vernietet ist; Dm. 4,7 cm. Zugehorig halbkugelformiger blauer 

Glasknopf; Dm. 0,8 cm (Kopfende). Abb. 16,4-5. - Perlenkette aus 2 Bernsteinperlen, 

einer durchsichtigen, leuchtend blauen Melonenperle, einer gerippten, einer ring- und 

einer linsenformigen Perle aus schwach durchscheinendem blauem und dunkelgriinem 

Gias, einem Wiirfel aus durchsichtigem hellgriinem Gias mit gelber Randeinfassung 

und Diagonalverzierung, 28 einfarbig opaken Perlen (darunter kurzzylindrische,
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linsen- und tonnenformige, sowie Reihenperlen aus gelbem, gelb- bis rotbraunem, 

blaugrauem und weifiem Gias; eine flachkugelige Perle aus weifiem und eine 

schlanke Sechskantperle aus blaugrauem Gias) und 23 Perlen aus opakem Gias 

mit bunten Einlagen (darunter lang- und kurzzylindrische, tonnenformige und 

flachkugelige Perlen aus rotbraunem Gias, mit weifien Wellenbandern oder gelben 

Punkten verziert; aus weifiem Gias, verziert mit blaugrunen Flechtbandern, einige 

darunter sind mehrfarbig, z. T. mit bunten Schlieren iiberzogen; ferner 2 flachkugelige 

Perlen, darunter eine aus weiBem Gias mit griinen und roten Punkten verziert, die 

andere aus braunem Gias mit gelbem Flechtband und aufgesetzten Warzen) (Kopf- 

ende). Taf. 34,2. - Sechs Bernsteinperlen und Bruchstiicke eines 0,8 cm breiten 

Beinringes (zwischen den Unterschenkeln). — Bandformiger Fingerring aus Bronze-

Abb. 17. Grab 49. - MaBstab 1 : 3.

blech, Breite 0,7 cm (zwischen den Unterschenkeln). Abb. 16,9. — Zusammen- 

gedriickter glatter bronzener Armring, Querschnitt oval (Beckenhbhe). Abb. 16,2. — 

Zylinderkapsel aus Bronzeblech mit Uberresten der bronzenen Tragekette; 3,2 x 2,2 cm 

(Beckenhbhe). Abb. 16,8. - Tiillenfbrmiger Spitzenbeschlag aus zusammengebogenem 

Bronzeblech, der mit eingeritztem Gittermuster verziert ist; L. 3,6 cm. In der Tiillen- 

bffnung noch organische Reste zu erkennen (Beckenhbhe). Abb. 16,3. — Bruchstiicke 

eines eisernen Ringes und Nagels (Beckenhbhe). - Bruchstiicke eines eisernen Schlus

sels (Kniehbhe). - Messer; Riicken und Schneide zur Spitze gleichmafiig stark einge- 

bogen, L. noch 10,4 cm (siidl. Grubenwand. Brusthbhe). Abb. 16,1. - Kleine Lanzen- 

spitze mit schlank-ovalem Blatt und Ganztiille, L. noch 13,5 cm (Lage unbestimmt). 

Abb. 16,7. - Eisenreste (Grabfiillung).

Grab 4 9 (Inv. 51,196): Frauengrab (gestbrt; NO-Ecke durch Kiesabbau 

zerstbrt). 2,90 x 1,60 m; T. 1,15 m. Sarg 2,60 x 0,60 m; gekennzeichnet durch 

vier eiserne Winkelbeschlage in urspriinglicher Lage. In der SO-Ecke der Grube 

Verfarbungsspuren, mbglicherweise von der Grabkammer. Ober- und Unter- 

schenkelknochen an der nbrdl. Grubenwand.

Geglatteter, schwarz gebrannter Knickwandtopf mit niedriger Oberwand, wie der aus 

Grab 1. Auf der Oberwand wechseln mehrfache Karobiinder und umlaufende Wiilste 

einander ab. H. 15 cm; Mdm. 14,6 cm (Grabfiillung). Abb. 17,1. - Eine ring- und zwei 

linsenformige Perlen aus einfarbig opakem Gias (Grabfiillung). Zwei mandelfbrmige 

Bernsteinperlen (Kniehbhe). Eine mandelfbrmige Bernsteinperle (NO-Ecke). - Band-
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formiger Fingerring aus Silberblech, Br. 0,4 cm (Beckenhohe). - Bronzener Armring 

mit Kolbenenden, verziert mit Strichgruppen und eingepunzten Kreisaugen, Quer- 

schnitt rund. 7,1 x 6,4 cm (linker Unterarm). Abb. 17,5. — Lanzettfbrmiges Bronze- 

messerchen mit tordiertem Griff und kleinem eingehangtem Ring. L. 7,8 cm (Grab

fiillung). Abb. 17,7. — Eiserne Schnalle mit ovalem Biigel und einfachem Dorn. 3,8 x 2,7 

cm (Grabfiillung). Abb. 77,4. - Messer; Riicken und Schneide zur Spitze gleichmafiig 

stark eingebogen; L. noch 9,8 cm. Abb. 17,6. Zugehbrig: die zusammengenieteten 

langsgerieften bandfbrmigen Bronzebeschlage der Scheide, sowie Bruchstiicke des 

rbhrenfbrmig zusammengebogenen Ortbandes (neben dem linken Oberschenkel). - 

Vier eiserne Winkelbeschlage (in den vier Ecken der Grube). Abb. 17,2-3.

Abb. 18. Grab 50. - MaBstab 1 : 3.

Grab 5 0 (Inv. 51,197): Mannergrab (gestort). 2,40 x 1,60 m; T. 1,00 m. 

Skelett bis auf Reste der Oberschenkelknochen vergangen.

Schildbuckel mit niederem Kragen und flachgewblbter Haube; auf dem Rand fiinf 

eiserne Nietkbpfe. Dm. 16,5 cm; H. 8,5 cm. Bruchstiicke der Schildfessel. Abb. 18,2-4-. 

(Der Schildbuckel stand in etwa 0,40 m Abstand vom rechten Oberschenkel). - Vier 

Pfeilspitzen: davon eine mit ovalem Blatt und Ganztiille (Abb. 18,8), L. noch 8,8 cm; 

eine mit rautenformigem Blatt, Tiillenende abgebrochen (Abb. 18,6), L. noch 6,3 cm; 

zwei mit Widerhaken und Schlitztiille (Abb. 18,5.7); L. 9,5 und 11 cm. (In etwa 

0,40 m Abstand vom rechten Oberschenkel, neben dem Schildbuckel). - Pfeilspitze mit 

spitzem, stark korrodiertem Blatt und Ganztiille. (Grabfiillung). - Eiserne Schere, L. 

15 cm. (Brusthbhe). Abb. 18,1. - Bruchstiicke eines zweireihigen Knochenkammes mit
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gezackter Mittelleiste (Grabfiillung). - Terra Sigillata-Schalchen mit Barbotinekranz 

auf dem gerundeten Rand, Drag. 35 (1. Jahrh.). H. 4,1 cm; Dm. 10,1 cm. (Das Schal- 

chen hatte im Feuer gelegen; es wurde zusammen mit einem Tierknochen in Brust- 

hohe gefunden). - Schwarz gebrannter Randscherben mit Riefenverzierung. (Grab

fiillung).

Grab 5 1 (Inv. 51,198): 2,20 x 1,20 m; T. 0,75 m. Skelett vollig vergangen.

Rauhwandige, weifilichgrau gebrannte eiformige Flasche mit kurzem Hals, Halskehle 

und umgelegtem Rand. Die rotliche Magerung tritt kraftig zutage. Auf der Schulter 

spiralig umlaufende Riefen. H. 22,2 cm; Dm. 15 cm. (Mitte der Ostwand). Abb. 19,1. -

Abb. 19. 1-2 Grab 51; 3 Grab 54; 4 Grab 52. 

MaBstab 1 : 3.

Rauhwandiges rotlichgrau gebranntes Knickwandtopfchen; auf der AuJBenflache grauer 

Uberflug. Der Bauchknick wird betont durch eine umlaufende Rille. H. 7,2 cm; Mdm. 

7,4 cm. (Auf der Flasche). Abb. 19,2.

Grab 5 2 (Inv. 51,199): Mannergrab (gestort durch Rauhgrabung). 2,60 X 

1,60 m; T. 1,70 m. Sarg 2,20 x 1,00 m. Kopfbrett iiberragte die Seitenwande. 

Skelett vollig vergangen.

Bruchstiicke eines Schildbuckels mit niederem Kragen und flach gewolbter Haube. 

(Mitte der siidl. Sargwand). - Lanzenspitze mit schlank-ovalem Blatt und Ganztiille, 

L. noch 23 cm. (SO-Ecke, mit Spitze nach Osten). Abb. 19,4. - Glasierte mittelalterliche 

Scherbe. (Grabfiillung).

Grab 53 (Inv. 51,200) (gestort durch Rauhgrabung). 2,80 x 1,60 m; T. 1,55 m. 

Sarg 2,20 x 1,10 m. Skelett vollig vergangen.

Bruchstiicke eines eisernen Winkelbeschlages (NO-Ecke) sowie weitere Eisenreste, 

darunter ein flacher Nietkopf, wie er an Schildbuckeln iiblich war. (Grabfiillung).
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Grab 54 (Inv. 51,201): Kindergrab (die Grabgrube iiberlagerte teilweise die 

von Grab 55). L. 1,80 m; T. 1,40 m. Sarg 1,30 x 0,50 m; FuBende stark ver- 

jiingt. Skelett vollig vergangen.

Rauhwandige, gelblichrot gebrannte, gestreckt ovale Flasche mit trichterformiger 

Miindung; Boden abgeschnitten. H. 19,5 cm; Dm. 14 cm. (SO-Ecke). Abb. 19,3. - 

Bruchstiicke von einem Paar kleiner Bronzeohrringe mit PolyederabschluB. (Kopf- 

ende). - Perlenkette aus 3 schraubenformig gedrehten sowie einer ringformigen Perle 

aus schwach durchscheinend griinblauem Gias, 5 schraubenformig gedrehten Perlen 

aus opakgelbem Gias und 2 kurzzylindrischen Perlen aus opakweiBem Gias mit spiralig 

umlaufender brauner Fadenauflage. (Kopfende). - Eisenreste, darunter ein Nagel und 

Sargbeschlage. (Brusthohe).

Grab 5 5 (Inv. 51,202): Frauengrab (gestort; moglicherweise erfolgte die 

Bestattung in einem bereits vorhandenen Mannergrab, da Winkeleisen in Grab- 

mitte und eine Lanzenspitze am FuBende gefunden wurden). Nordl. Begrenzung 

der Grube durch Grab 54 gestort. L. 2,70 m; Br. fiber 2,00 m; T. 1,60 m. Sarg 

1,90 x 1,10 m. 0,20 m oberhalb des westl. Sargendes zeichnete sich eine 0,18 m 

breite Verfarbung ab, die vermutlich von einem Balken herriihrte. Skelett bis 

auf wenige Knochenreste entlang der nordl. Sargwand vergangen.

Leicht geglattete, rot gebrannte eiformige Flasche mit kurzem Hals und trichterformig 

verbreiterter Miindung. Auf der Schulter spiralig umlaufendes doppeltes Karoband. 

H. 19 cm; Dm. 14,7 cm. (In Hohe der Oberschenkel an der siidl. Sargwand). Abb. 20,3. 

- Rauhwandiges rotlichgrau gebranntes Knickwandtopfchen. Auf der AuBenflache 

grauer Uberflug. H. 6 cm; Mdm. 7,4 cm. (In Hbhe der Oberschenkel an der siidl. Sarg

wand). Abb. 20,5-. — Bodenbruchstiick eines rauhwandigen, rot gebrannten GefaBes, 

wohl einer zweiten Flasche. (Grabfiillung). - Bruchstiicke eines Sturzbechers aus 

honigfarbenem Gias mit annahernd zylindrischer Wand und nach auBen verdicktem 

Rand. H. 11,5 cm; Dm. 6,7 cm. (Beckenhohe). Abb. 20,1. — Gegossene bronzene Schei- 

benfibel, Dm. 5 cm. Der Rand ist mit Kreisaugen verziert, die Mitte betont durch ein 

eingeschnittenes Quadrat, von dem kreuzformig vier Tierkopfe ausgehen. Auf der 

Unterseite hat sich die eiserne Nadel erhalten. (Kopfende). Taf. 36,1,3. — Perlenkette 

aus 5 flachmandelformigen Bernsteinperlen, 31 Perlen aus schwach durchscheinendem 

Gias (darunter schraubenformig gedrehte Perlen aus blauem und griinem Gias), 46 

einfarbig opaken Perlen (darunter 30 tonnenformige bis doppelkonische Perlen aus 

gelbbraunem Gias, ferner tonnen-, linsen- und schraubenformig gedrehte Perlen sowie 

Reihenperlen aus rotbraunem, gelbem und weiBem Gias), 16 Perlen aus opakem Gias 

mit bunten Einlagen (darunter 7 schlanke Vierkantperlen aus rotbraunem Gias mit 

gelben Punkten, eine lang- und 3 kurzzylindrische Perlen mit weiBem Zickzackband 

und gelber Randeinfassung, 4 flachkugelige Perlen mit gelbem oder weiBem Flecht- 

band und eine fast kugelige mit Kreisaugen verziert), ferner ein flacher Bronzering 

(Kopfende). Die Aufreihung der Perlen erfolgte nach Fundlage; es wechseln tonnen

formige opakbraune Perlen und durchscheinend blaugriine Reihenperlen einander ab. 

Die Mitte betonen Perlen mit bunten Einlagen. Taf. 35,1. — Winziges Stuck Goldblech. 

(Zusammen mit Perlen und Bronzefibel am Kopfende). - Bruchstiicke einer Lanzen

spitze mit kurzovalem Blatt und Ganztiille. L. etwa 41 cm (SO-Ecke, mit Spitze nach 

Osten). Abb. 20,2. - Eisemer Winkelbeschlag (SW-Ecke). Bruchstiicke weiterer Win- 

kelbeschlage (Grabmitte). Eisenreste und ein Stiick geschmolzenen Glases (Grab

fiillung).
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Abb. 20. 1-4 Grab 55; 5-6 Grab 59; 7 Grab 56; 8-9 Grab 57; 10-12 Grab 61. 

MaBstab 1 :3.
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Grab 5 6 (Inv. 51,203): (gestort; Knochen und Scherben in verschiedener 

Tiefe). 2,40 x 1,50 m; T. 1,50 m.

Bruchstiicke zweier geglatteter Knickwandtopfe, der eine grau, der andere schwarz 

gebrannt; beide mit eingerolltem Karoband verziert (Grabfiillung). — Bronzene Rie- 

menzunge: 9,4 x 1,6 cm (Kniehbhe). Abb. 20,7.

Grab 5 7 (Inv. 51,204): Mannergrab. 1,90 x 1,35; T. 1,50 m. Auf der Grab- 

sohle war eine diinne verfarbte Schicht zu erkennen, die sowohl von einem 

Totenbrett als auch von der Leiche herriihren kann. Skelett vbllig vergangen.

Rauhwandiges, rotlichgrau gebranntes Knickwandtopfchen, Boden linsenformig ge- 

wolbt. Oberwand mit spiralig umlaufenden Riefen verziert. Auf der Aufienflache grauer 

bis schwarzer Uberflug. H. 8 cm; Mdm. 6,7 bzw. 7,9 cm (Mitte der Ostwand). Abb. 20,9. 

- Breitsax. L. noch 28,5 cm; Klingenbr. 4 cm (Grabmitte). Abb. 20,8. — Bruchstiicke 

zweier Messer. (Grabmitte).

Grab 5 8 (Inv. 51,205) (bis auf die Westecke der Grube durch Kiesabbau 

zerstort). Br. 1,30 m; T. 1,60 m.

Wandbruchstiick einer rauh wan digen, rot gebrannten Flasche, mit umlaufendem vier- 

fachem Wellenband verziert. (Im abgestiirzten Grubenboden).

Grab 5 9 (Inv. 51,206) (ostl. Halfte durch Kiesabbau zerstort). 2,20 x 1,50 m; 

T. 1,55 m. Skelett vollig vergangen.

Rauhwandiges, rotlichgrau gebranntes Knickwandtopfchen mit leicht ausbiegendem 

Rand. H. 8,2 cm; Mdm. 7,4 cm. (Im abgestiirzten Grubenboden). Abb. 20,5. - Bruch- 

stiick einer quergerieften Bronzenadel. L. noch 4 cm. (Neben einem Zahn in der West- 

halfte der Grube). Abb. 20,6.

Grab 6 0 (ausgeraubt) bildete zusammen mit Grab 61 eine groBe Grabgrube. 

L. 2,70 m; Br. 3,20 m. Erst 5 cm iiber der Sohle von Grab 60 bei 1,45 m zeich- 

nete sich inmitten der Grabgrube eine Trennung ab.

An der Westwand, also am Kopfende, lag ein grobbearbeiteter Sandstein, der zu

sammen mit einem Sandstein der Nordwand zu einem Grabstein gehbrt haben kann.

Grab 61 (Inv. 51,207): Mannergrab (durch Raubgrabung gestort). T. 1,70 m. 

Skelett vollig vergangen.

Bruchstiicke einer geglatteten, graubraun gebrannten RohrenausguBkanne mit ge- 

knickter Wand. Die Lippe des ausbiegenden Randes ist abgerundet, der AusguB fehlt. 

Auf der Oberwand umlaufendes dreifaches Karoband; Mdm. 14 cm. (FuBende). Abb. 

20,10. - Geglatteter, braun gebrannter schlanker Knickwandtopf mit etwa gleich hoher 

Ober- und Unterwand. Der leicht ausbiegende Rand ist gegen die Oberwand durch 

einen Wulst abgesetzt (Trier B 3 c). Auf der Oberwand zwei horizontal umlaufende 

Karobander. H. 10,6 cm; Mdm. 7,1 cm. (FuBende). Abb. 20,11. — Bruchstiicke einer 

Lanzenspitze mit schlank-ovalem Blatt und Ganztiille; L. etwa 50 cm. (Grabfiillung). 

Abb. 20,12. - Eisenreste, darunter Winkeleisen und Eisenstiick, an dem noch die 

Holzstruktur zu erkennen war. (Grabfiillung).



254 Christiane Muller:

Grab 6 2 (Inv. 51,208) Mannergrab (durch Raubgrabung gestort). 2,60 x 

1,60 m; T. 1,45 m. Sarg etwa 2,40 x 1,10 m. Entlang der nordl. Grubenwand 

2 cm breiter und noch 1,70 m langer weiterer Verfarbungsstreifen, evtl. von 

der Grabkammer. Skelett bis auf wenige Schadelreste vergangen.

Bruchstucke einer Lanzenspitze mit ovalem Blatt und Ganztiille; L. etwa 40 cm. (FuB- 

ende, mit Spitze nach Osten). - Bruchstucke eines Schildbuckels mit niederem Kragen 

und flachgewblbter Haube. (Mitte der nordl. Sargwand, Spitze nach unten). - Je zwei 

bandformige Winkeleisen mit Niet; Br. 3,2 cm. (Kopf- und FuBende). Abb. 21,1-2. — 

Weitere Eisenreste, darunter lanzettformige Beschlage (Grabfiillung).

Abb. 21. 1-2 Grab 62; 3 Grab 72; 4 Grab 63; 5 Grab 71; 6 Grab 76. 

MaBstab 1 : 3.

Grab 63 (Inv. 51,209): 2,25 x 1,40 m; T. 1,25 m. Sarg 2,00 x 0,60 m. Kopf- 

und FuBbrett iiberragten die Seitenwande. Skelett vbllig vergangen.

Bruchstucke einer eisernen Giirtelschnalle mit ovalem Biigel und nicht naher bestimm- 

barem Beschlag. L. noch 6 cm; Biigelbr. 3,7 cm. (Brust- bis Hiifthohe). Abb. 21,4.

Grab 6 4 (Inv. 51,210) (gestort und vbllig ausgeraubt; in der Grabfiillung 

friihmittelalterliche Scherben). 2,40 x 1,60 m; T. 1,10 m.

Scherben friihmittelalterlicher TongefaBe: eine AusguBHille, spates Pingsdorf 11.-12. 

Jahrh.; Boden eines GefaBes Badorfer Art, friihes 9. Jahrh., und weitere Rand- und
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Wandbruchstiicke von GefaBen Badorfer Art, darunter ein Randstiick (± 800). Ferner 

geringe Eisenreste (Grabfullung).

Grab 6 5 (Inv. 51,211): Frauengrab (gestbrt und teilweise ausgeraubt; in 

der Grabfiillung fruhmittelalterliche Scherben). 2,50 x 1,40 m; T. 1,55 m. Sarg 

2,10 x 0,70 m. Kopf- und FuBbrett iiberragten die Seitenwande. Skelett bis auf 

rechten Oberschenkelknochen vergangen.

Perlenkette aus 8 einfarbig opaken Perlen (darunter eine flachmandelfbrmige und 

eine schlanke Vierkantperle aus griinem und 6 linsenformige sowie Reihenperlen aus 

gelbem Gias), 7 Perlen aus opakem Gias mit bunten Einlagen (darunter schlanke 

Vierkantperlen, kurzzylindrische und tonnenformige sowie Reihenperlen aus braunem 

Gias mit gelben Punkten oder Faden verziert; die tonnenformige mit gelben Punkten 

und schwarzem Band) und einer Millefioriperle von sechseckigem Querschnitt, mit rot 

eingefaBten Riindern, verziert mit weiBen Bliimchen auf blauem Feld und roten 

Tupfen in kleinen weifien Rechtecken. (Kopfende). - Bruchstiicke eines ovalen eisernen 

Schnallenbiigels. (Kopfende). - Eisenreste, darunter lanzettenformige Beschlage, an 

denen noch die Holzstruktur zu erkennen war. (Grabfiillung). - Bruchstiicke eines 

blaugrauen Kugeltopfes Pingsdorfer Art mit ausgebogenem, schrag abgestrichenem 

Wulstrand. 10.—11. Jahrh. (Grabfiillung).

Grab 6 6 (Inv. 51,212): Mannergrab (gestbrt; SW-Ecke wird von Grab 67 

iiberlagert). 2,70 x 1,40 m; T. 1,45 m. Skelett vbllig vergangen.

Breitsax; stark von Rost zerfressen. L. noch 27 cm; L. der Griffangel 13 cm. Die 

Griff angel geht abgeschragt in die Klinge iiber. Klingenbr. noch 4,5 cm. (Grabmitte mit 

Spitze nach Osten). Abb. 22,8. — Bruchstiicke der ledernen Schwertscheide: Scheiden- 

mundstiick, das mit rechtwinklig angeordneten kleinen Bronzenieten besetzt ist. Abb. 

22,5. Vier bronzene Zierniete, Dm. 1,9 cm, mit abgesetztem Kerbrand und Dreierwirbel 

verziert. Abb. 22,3-4. Vier dazu passende durchbohrte Lederplattchen. Kantenbeschlag; 

L. 3,9 cm. Abb. 22,6. Rechtwinklig gebogener Eckbeschlag, verziert mit geometrischem 

Flechtband. 3,3 x 2,2 cm. Abb. 22,7. — Bronzene Pinzette; L. 9,5 cm. Im bsen- 

artigen Biigelende hing noch der Uberrest eines eisernen Binges (Grabmitte). Abb. 

22,2. - Feuersteinklinge; L.4,8 cm. Abb. 22,1. Bruchstiicke des Feuerstahls (Grabmitte). 

- Eisenreste, darunter eine stark korrodierte Schnalle mit Beschliig (Grabmitte).

Grab 67 (Inv. 51,213): Frauengrab; nach dem Erhaltungszustand der Zahne 

zu urteilen, eine jugendliche Person. (Gestbrt; nbrdl. Halfte iiberschneidet 

Grab 66; NW-Ecke von Grab 68 iiberlagert). T. 1,30 m. Skelett bis auf einzelne 

Zahne vergangen.

Rauhwandige gelblichrot gebrannte Schiissel mit abgesetztem, leicht eingezogenem 

Rand wie Inv. 51,165 H. 6 cm; Mdm. 14,3 cm (FuBende). Abb. 23,6. — Bruchstiicke 

von einem Paar Bronzeohrringe mit Polyederabschlufi. Dm. etwa 2,7 cm (Kopfende). 

Abb. 23,2-3. - Perlenkette aus 7 Bernsteinperlen, 23 durchscheinend blauen Glasperlen 

(darunter kurzzylindrische, tonnenformige und Reihenperlen), 3 Reihenperlen und 

einer tonnenfbrmigen Perle aus schwach durchscheinend blauem Gias, verziert mit 

gelben Punkten, einer langzylindrischen matt-dunkelblauen Perle mit weiBem Zick- 

zackband verziert, 47 einfarbig opaken Perlen (darunter ring- und linsenformige, 

doppelkonische, lang- bis kurzzylindrische sowie Reihenperlen aus blauem, gelbem, gelb- 

bis rotbraunem und weiBem Gias; eine Sechskantperle aus griinem und eine aus hell-
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Abb. 22. Grab 66. - 8 MaBstab 1 : 3, sonst MaBstab 1 : 1.

blauem Gias) und 27 Perlen aus opakem Gias mit bunten Einlagen (darunter schlanke 

Vierkantperlen, tonnenformige, doppelkonische, kurzzylindrische und schraubenformig
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gedrehte sowie Reihenperlen aus rotbraunem Gias mit gelben Punkten, gelben Bandern 

oder weiBen Girlanden verziert, eine doppelkonische, fast kugelige Perle, iiberzogenmit 

weiBen Schlieren und gelbem Band, ferner kurz- und langzylindrische Perlen aus 

weiBem Gias, verziert mit blauem Flechtband und rotbraunen Punkten (Kopfende). 

Taf. 35,3. - Perlenkette aus 2 flachkugeligen hellgriinen, durchsichtigen Glasperlen 

und 16 Perlen aus opakem Gias mit bunten Einlagen (darunter 2 tonnenfbrmige aus 

braunem Gias mit gelben Zickzackbandern, 6 kurzzylindrische aus braunem Gias mit

Abb. 23. Grab 67. - MaBstab 1 : 2.

weiBen Wellenbandern und gelber Randeinfassung oder schwarzweiBen Schlieren und 

Kreisaugen verziert; eine leicht gekantete kurzzylindrische Perle aus dunkelgriinem 

Gias mit gelben Wellenbandern, eine kurzzylindrische Perle, ein Wiirfel aus weiBem 

Gias mit griinroten Kreisaugen verziert; 2 flachkugelige und 2 kugelfbrmige Perlen 

aus rotbraunem Gias, verziert mit gelbweiBen Flechtbandern, gelben Punkten und 

aufgesetzten Warzen). Als Anhanger eine dicke durchbohrte dunkelgriine Glasscheibe, 

Dm. 4,2 cm; Dicke 2,3 cm. (Grabmitte; etwa Kniehbhe). Die Aufreihung der Perlen 

erfolgte nach ihrer Fundlage: die Mitte war betont durch den scheibenfbrmigen 

Anhanger, es wechseln dann zu beiden Seiten tonnenformige, kurzzylindrische sowie 

Warzenperlen und durchsichtige hellgriine Perlen einander ab. Taf. 35,2. - Bruchstiick 

eines bronzenen Fingerringes mit oval verbreiterter, unverzierter Schauseite; Dm. 

2,2 cm. (Grabmitte, wohl linke Hand). Abb. 23,4. - Bruchstiick eines zungenformigen 

eisernen Schnallenbeschlags. L. noch 5,3 cm. (Hiifthohe). - Bronzener Hakenschliissel.
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4,5 x 2,4 cm. (Kopfende). Abb. 23,1. - Bruchstiick eines Messers; L. noch 10,3 cm 

(Kniehbhe). - Siimtliche Beigaben lagen auf der Grabsohle in einer Tiefe von 1,30 m. 

In einer Tiefe von 1,00 m fand man eine Tonflasche, die mbglicherweise von einer 

zweiten Bestattung herriihren kann. Jedoch kann der zeitliche Abstand zwischen beiden 

Bestattungen nicht allzu grofi gewesen sein. Rauwandige, weifilichgrau gebrannte, 

eifbrmige Flasche. Hals und Rand abgebrochen; auf der Schulter spiralig umlaufende 

Riefen. H. noch 13,8 cm; Dm. 13,3 cm. Abb. 23,5.

Grab 6 8 (Inv. 51,214) (wahrscheinlich ausgeraubt; in der Grabfiillung 

fruhmittelalterliche Scherben; W-Halfte iiberlagerte Grab 67). O-Halfte konnte 

durch bebautes Feld nicht ausgegraben werden. Neben Grab 68 darf noch ein 

weiteres Grab vermutet werden, das ebenfalls unter bebautem Ackerland lag.

Fruhmittelalterliche Scherben, Badorfer- und Pingsdorfer Art, sowie Ziegelbrocken. 

(Grabfiillung).

Grab 6 9 (Inv. 51,215) (gestort und wahrscheinlich ausgeraubt). 2,80 x 1,70 

m; T. 1,60 m. Sarg 2,10 x 0,90 m. Kopf- und FuBbrett iiberragten die Seiten- 

wande.

Nicht naher bestimmbare Eisenreste mit Holz- und Gewebeabdriicken. (NW-Ecke).

Grab 7 0 (Inv. 51,216) (gestort und wahrscheinlich ausgeraubt). 2,50 x 1,70 

m; T. 1,50 m.

Eiserner Winkelbeschlag (O-Wand) und nicht naher bestimmbare Eisenreste (Grab- 

fiillung).

Grab 7 1 (Inv. 51,217): Mannergrab (bis auf siidl. Langswand durch Kies- 

abbau zerstort). L. 2,10 m; T. 1,40 m. Kleiner Knochenrest des Skeletts erhalten.

Lanzenspitze mit schlank-ovalem Blatt und Ganztiille. L. 31,2 cm. (In der abgestiirz- 

ten Grubenerde). Abb. 21,5.

Grab 7 2 (Inv. 51,218): Mannergrab (NO-Ecke durch Kiesabbau gestort). 

2,70 x 1,65 m; T. 1,20 m. Skelett vollig vergangen.

Lanzenspitze mit schlank-ovalem Blatt und Ganztiille. L. noch 16,5 cm. (SO-Ecke, mit 

Spitze nach Osten). Abb. 21,3. - Bruchstiicke eines zweireihigen Knochenkammes mit 

gekerbter Mittelleiste. (Etwa Brusthohe).

Grab 7 3 (Inv. 54,581): Frauengrab (bis auf Westende der Grube durch 

Kiesabbau zerstort). Br. 1,25 m; T. 1,20 m. Vom Skelett Reste des Schadels, 

der Arm- und Beinknochen erhalten.

5 Perlen aus opakem Gias (darunter eine kurzzylindrische und eine ringformige aus 

einfarbig gelbem Gias, 2 prismatische und eine Reihenperle aus blauem Gias, darunter 

2 mit gelber Punktverzierung). (Kopfende).

Grab 7 4 (Inv. 54,582) (bstl. Halfte der Grube durch Kiesabbau zerstort). 

Mbglicherweise handelt es sich um eine vorgeschichtliche Grube. Auf der Sohle 

lag eine 5 cm dicke schwarze, mit Holzresten durchsetzte Schicht. T. 0,90 m.
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Grob gemagerte vorgeschichtliche Scherben, darunter ein Randstiick. (Auf der Gruben- 

sohle).

Grab 7 5 (Inv. 54,583): Mannergrab. 2,80 x 1,50 m; T. 1,50 m. Sarg 2,40 x 

0,70 in. Kopf- und FuBbrett iiberragten die Seitenwande. Der Sargboden war als 

2 cm dicke schwarze Schicht auf der Grubensohle erhalten. Unter dieser Schicht 

zeichnete sich an Kopf- und FuBende je eine weitere bis zur Grubenwand 

reichende Verfarbung im Kies ab. Br. 10 cm; Dicke 8 cm. Skelett bis auf rechten 

Oberschenkelknochen vergangen.

Bodenbruchstiick eines rauhwandigen rosarot gebrannten GefaBes mil dunkelgrauer 

AuBenflache. (FuBende). - Bruchstiicke einer Saxklinge; Riicken zur Spitze abgeknickt. 

Klingenbr. 3,7 cm (FuBende).

Grab 7 6 (Inv. 54,584): Mannergrab (NO-Ecke durch Kiesabbau gestbrt). 

2,45 x 1,50 m; T. 1,20 m. Sarg 1,90 x 0,70 m. Skelett vbllig vergangen.

Lanzenspitze mit schlank-ovalem Blatt und Ganztiille. L. noch 28 cm. (SO-Ecke, mit 

Spitze nach Osten). Abb. 21,6. - Bruchstiicke eines Messers. L. noch 15 cm. (Grabmitte).

Grab 77 (bis auf Westwand der Grube durch Kiesabbau zerstbrt). Br. 1,75 m; 

T. 1,20 m.

Grab 7 8 (Inv. 54,585) (bstl. Halfte der Grube durch Kiesabbau zerstbrt). 

Br. 1,80 m; T. 0,70 m. Skelett gut erhalten.

Bruchstiicke eines geglatteten, grauschwarz gebrannten Knickwandtopfes mit leicht 

ausbiegendem Rand. Auf der Oberwand wechseln mehrfache Karobander und um- 

laufende Wiilste miteinander ab. (Neben dem rechten Oberschenkel).

Grab 7 9 (Inv. 54,586) (bis auf SW-Ecke durch Kiesabbau zerstbrt). 

T. 0,80 m.

Geglattete, dunkel- bis hellgrau gebrannte dickwandige Kanne mit geknickter Wand, 

Kleeblattmiindung und FuBplatte; der breite Henkel mit Mittelkehle ist am unteren 

Ansatz mit einem Fingereindruck versehen. Auf der Oberwand sind zwischen horizon

tal umlaufenden Wiilsten, und diese teilweise iiberschneidend, vier Radchenbander 

eingedriickt. Der Bildstreifen setzt sich aus menschlichen Figuren, vierfiiBigen Tieren, 

sich kreuzenden Schlangen und geometrischen Mustern zusammen. H. 26,8 cm; Dm. 

19,8 cm. Abb. 24,1 und Abb. 3,9. - Bruchstiicke eines rauhwandigen, gelblichgrau 

gebrannten Knickwandtbpfchens mit leicht ausbiegendem Rand; auf der AuBenflache 

schwach grauer Uberflug. H. etwa 9 cm; Mdm. 9,6 cm. Abb. 24,2.

Grab 8 0 (Inv. 54,587): (NO-Ecke durch Kiesabbau gestbrt). 2,20 x 1,50 m; 

T. 0,90 m. NW-Ecke halbrund erweitert, Dm. 20 cm. Entlang der nbrdl. und 

siidl. Grubenwand hob sich ein 20 cm breiter rotbrauner Sandstreifen von der 

lehmigen Grabfiillung ab; mbglicherweise die Einfiillerde zwischen Sarg und 

Grube. Skelett vbllig vergangen.

Bodenbruchstiick eines rauhwandigen, rbtlichweiB gebrannten GefaBes (Grabfiillung).

Grab 8 1 (durch Kiesabbau vbllig zerstbrt).
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Grab 8 2 (dutch Kiesabbau vbllig zerstbrt).

Grab 8 3 (Inv. 57,900) (dutch Kiesabbau vollig zerstort).

Rauhwandiges, rbtlichgelb gebranntes Knickwandtopfchen mit abgesetztem trichter- 

fbrmigem Rand; Boden abgeschnitten. H. 7,6 cm; Mdm. 7,8 cm. Abb. 24,3.

Abb. 24. 1-2 Grab 79; 3 Grab 81. 

MaBstab 1 : 3.

Einzelfunde

aus nicht beobachteten Grabzusam me n h a n g e n.

Inv. 51,254. Geglatteter, graubraun gebrannter Knickwandtopf mit niedriger 

Oberwand wie der aus Grab 1. Auf der Oberwand 3 horizontal umlaufende Radchen- 

bander, in denen die Rosette vorkommt. H. 12 cm; Mdm. 9,6 cm.

Inv. 51,255. Geglatteter, graubraun gebrannter Knickwandtopf mit abgerundetem 

Bauchknick. Rand stark eingezogen und gegen die Schulter durch einen Wulst abge- 

setzt. Keine Verzierung. H. 13 cm; Mdm. 10,3 cm.

Inv. 51,257. Wandbruchstiick eines geglatteten grau gebrannten Knickwandtopfes 

(Dm. etwa 22-24 cm) mit starken Drehspuren auf der Innenseite. Verzierung auf der 

Oberwand und unterhalb des Bauchknickes: mehrfaches Wellenband und geometrisch 

gemusterte Radchenbander. Abb. 25,3.

Inv. 54,565. Geglattetes, grau gebranntes Knickwandtopfchen mit niedriger Ober

wand; der Rand ist schwach ausbiegend, die Oberwand gerippt und mit Karoband 

verziert. H. 8,5 cm; Mdm. 6,4 cm.
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Inv. 54,566. Rauhwandiges, gelblichrot gebranntes Knickwandtopfchen; Boden ab- 

geschnitten, Randlippe nach auBen verdickt. H. 7,5 cm; Mdm. 7,8 cm.

Inv 54,567. Gegliitteter, grauschwarz gebrannter Knickwandtopf mil niedriger 

Oberwand wie Inv. 51,163. Auf der Oberwand funf horizontal umlaufende geome- 

trisch gemusterte Radchenbander. H. 19,7 cm; Mdm. 16,3 cm.

Abb. 25. Einzelfunde: 1 Inv. 51,209; 2 Inv. 51,248; 3 Inv. 51,257; 4 Inv. 54,569;

5 Inv. 54,579; 6 Inv. 54,573.

1 MaBstab 1 : 6, sonst MaBstab 1 :3.

Inv. 54,569. Geglatteter, rotlichbraun gebrannter Knickwandtopf mit hohem, trich- 

terformig verbreitertem Rand. Auf der Oberwand drei horizontal umlaufende, geome- 

trisch gemusterte Radchenbander, in denen die Rosette vorkommt. H. 15 cm; Mdm. 

7,7 cm. Abb. 25,4.

Inv. 54,570. Grau gebrannter Knickwandtopf mit stark verwitterter Oberflache. Der 

leicht ausbiegende geriefte Rand ist gegen die niedrige Oberwand durch einen Wulst 

abgesetzt. Auf der Oberwand umlaufendes Karoband. H. 12,3 cm; Mdm. 10,4 cm.
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Inv. 5b,571. Rauhwandiger, rotlichgrau gebrannter Knickwandtopf mit niedriger 

Oberwand. Boden leicht eingewolbt; auf der Oberwand horizontal umlaufende Riefen. 

H. 14,3 cm; Mdm. 11,5 cm.

Inv. 5b,572. Geglattetes, grauschwarz gebranntes Knickwandtopfchen mit anna- 

hernd gleich hoher Ober- und Unterwand (Trier B 3 b). Der geriefte Rand ist gegen 

die Oberwand durch einen Wulst abgesetzt. Auf der Oberwand zwei horizontal um

laufende Zahnradbander. H. 8,5 cm; Mdm. 7,5 cm.

Inv. 5b,573. Dunkelgrau gebranntes, ehemals geglattetes Knickwandtopfchen mit 

einschwingender Oberwand (Trier D 14 b). H. 6,4 cm; Mdm. 8,1 cm. Abb. 25,6.

Inv. 55,7b. Rauhwandiges, rotlichgrau gebranntes Knickwandtopfchen. Die Ober

wand geht ohne Unterbrechung in den leicht ausbiegenden Rand fiber; Boden linsen- 

formig gewolbt. Auf der AuBenflache schwach grauer Uberflug. H. 8,7 cm; Mdm. 

9,2 cm.

Inv. 56,213. Bruchstiick eines rauhwandigen, rotlichgrau gebrannten Knickwand- 

tbpfchens. Die Oberwand geht ohne Unterbrechung in den leicht ausbiegenden Rand 

uber. Auf der AuBenflache schwach grauer Uberflug. H. 7,9 cm.

Inv. 51,256. Rauhwandige, gelb- bis rotgrau gebrannte gedrungene F 1 a s c h e mit 

trichterformig verbreiterter Miindung. H. 14,5 cm.

Inv. 5b,56b. Rauhwandige, rotlichgelb gebrannte gestreckt-ovale Flasche mit zylin- 

drischem Hals und trichterformig verbreiterter Miindung. Auf der Schulter spiralig 

umlaufendes Karoband. H. 21,5 cm: Dm. 15,6 cm.

Inv. 5b,57b. Rauhwandige, rotlichweiB gebrannte eiformige Flasche; Hals abge- 

brochen; auf der Schulter drei Wellenbander zwischen Horizontalrillen. H. noch 

15,4 cm; Dm. 13,2 cm.

Inv. 5b,575. Rauhwandige, rotlichgrau gebrannte kugelige Flasche mit kurzem 

Hals und trichterformig verbreiterter Miindung. Auf der AuBenflache schwach grauer 

Uberflug. H. 14,7 cm; Dm. 12,4 cm.

Inv. 5b,576. Rauhwandige, rotlichgrau gebrannte, gestreckt-ovale Flasche; Hals iiber 

dem Halswulst abgebrochen. Auf der Schulter spiralig umlaufendes, geometrisch 

gemustertes Radchenband. H. noch 21,7 cm; Dm. 16,4 cm.

Inv. 5b,577. Rauhwandige, rotlichgelb gebrannte eiformige Flasche; Hals abge

brochen. Auf der Schulter geometrisch gemustertes Radchenband und umlaufende 

Riefen. H. noch 18,4 cm; Dm. 16,7 cm.

Inv. 5b,588. Rauhwandige, rotlichgrau gebrannte gestreckt ovale Flasche mit zylin- 

drischem Hals und trichterformig verbreiterter Miindung. Innenrand der trichterfor- 

migen Miindung gekehlt. Auf der AuBenflache schwach grauer Uberflug. Das einge- 

rollte, teilweise in Riefen iibergehende Karoband zieht sich iiber den ganzen GefaB- 

korper. H. 19,5 cm; Dm. 13,5 cm.

Inv. 51,258. Rand- und Wandscherben eines rauhwandigen, rotlichgrau gebrannten 

Kugeltopfes mit abgestrichenem Wulstrand.

Inv. 51,253. Bruchstiicke eines Sturzbechers aus honigfarbenem Gias.

Inv. 5b,579. Glock entummler aus dunkelhonigfarbenem Gias mit ausbiegen- 

dem verdicktem Rand. H. 6,7 cm; Mdm. 10 cm. Abb. 25,5.
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Abb. 26. Einzelfund Inv. 56,216.

MaBstab 1 : 1.



264 Christiane Muller: Das frankische Reihengraberfeld von Lommersum .. .

Inv. 56,215. Bruchstiicke eines Tummlers aus hellgriinem Gias mit ausbiegendem, 

nach auBen umgeschlagenem Rand. Die Lippe ist hohl gebildet und erhalt dadurch 

eine besonders starke Rundung.

Inv. 56,209. S p a t h a , in mehrere Teile zerbrochen, mit ovalen Griffplatten und 

dreieckigem Knauf. Auf der Klinge batten sich festgerostete Holzreste der Scheide 

erhalten; auch auf den ovalen Griffplatten war noch die Holzstruktur zu erkennen: 

Klingenl. 60 cm; Klingenbr. 5 cm. L. der Griffangel 13,8 cm. Abb. 25,1.

Inv. 54,580. B r e i t s a x ; die Griffangel geht abgeschragt sowohl in den Klingen- 

riicken als auch in die Klingenschneide uber. L. 42,5 cm; Klingenbr. 4,1 cm.

Inv. 55,115. Breitsax; Griffangel beschadigt. L. 47,5 cm; Klingenbr. 4,1 cm.

Inv. 56,210. Breitsax; die Griffangel geht abgeschragt in die Klinge fiber. L. 50 cm; 

Klingenbr. 4,5 cm.

Inv. 51,249. Sax; in Bruchstiicken erhalten. L. noch etwa 27 cm.

Inv. 51,250. Beschlagteile einer ledernen Schwertscheide: Bruchstiicke des bronze- 

nen Scheidenmundstiickes, U-formig gebogener Bronzebeschlag, zwei bronzene Zier- 

niete (Dm. 1,8 cm) mit drei symmetrisch angeordneten Lochern auf der flachen 

Kopfplatte. Lederreste.

Inv. 56,216. Beschlagteile einer ledernen Schwertscheide: Ledernes Scheidenmund- 

stiick (Abb. 26,1), das mit reihenformig angeordneten kleinen Bronzenieten von 0,4 cm 

Durchmesser besetzt ist. Fiinf flache Zierniete mit Kerbrand (Abb. 26,3-4); Dm. 1,5 bis 

1,6 cm. Fiinf halbkugelformige Zierniete mit Kerbrand (Abb. 26,2); Dm. 1 cm; einer 

dieser Zierniete steckt noch im Scheidenmundstiick. Zwei U-formig zusammengebogene 

Kantenbeschlage (Abb. 26,5-6); das unbeschadigte Exemplar (L. 12 cm) ist an beiden 

Enden quergerieft und mit einem Niet versehen.

Inv. 51,245. Lanzenspitze mit Ganztiille und schlank-ovalem Blatt mit be- 

tontem Mittelgrat. L. 32 cm; Blattbr. 3,4 cm.

Inv. 51,246. Lanzenspitze mit langer schlanker Ganztiille und spieBartigem Blatt. 

L. 29,5 cm; Blattbr. 2,2 cm. In der Tiille waren Holzreste des Schaftes erhalten.

Inv. 51,247. Lanzenspitze; in Bruchstiicken erhalten. Die lange Ganztiille geht ohne 

Absatz in das spiefiartige Blatt uber. L. noch 21 cm.

Inv. 55,73. Lanzenspitze mit Ganztiille und schlank-ovalem Blatt. L. 43 cm; Blattbr. 

3,2 cm.

Inv. 56,211. Lanzenspitze mit Ganztiille und gedrungen-ovalem Blatt. L. noch 23 cm; 

Blattbr. 2,8 cm.

Inv. 51,251. Drei Pfeilspitzen mit Ganztiille. L. 8,9; 8,2 und 7,8 cm.

Inv. 51,248. Schildbuckel mit niederem Kragen und flach gewolbter Haube. 

Dm. 17 cm; H. 8 cm. Abb. 25,2.

Verbleib der Funde: Landesmuseum Bonn.


