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Gunter P. Fehring, Unterregenbach — Kirchen, Herrensitz, Sied- 

lungsbereiche, 3 Bde. Forschungen und Berichte der Archaologie des Mittelalters in Baden- 

Wiirttemberg Band 1. Stuttgart 1972. 311 Seiten, 117 Tafeln, 84 Beilagen.

In der vom neu organisierten Landesdenkmalamt Baden-Wfirttemberg begriindeten Reihe ’For

schungen und Berichte der Archaologie des Mittelalters in Baden-Wiirttemberg' legt G. Fehring 

als Band 1 seinen Bericht iiber die Untersuchungen der Jahre 1960-1963 in Unterregenbach in 

einem groftformatigen Textband, einem Fotoband und einem losen Tafelteil vor. Der Umfang des 

Textes, die zahlreichen Fotos und die vielen vorziiglich gedruckten sauberen Zeichnungen beein- 

drucken sofort und fiihren zum Ausdruck anerkennender Hochachtung vor soviel Arbeits- und 

Geldaufwand. Unser Dank und der der Mittelalterforschung gilt deswegen dem Verfasser G. Feh

ring und dem Herausgeber G. S. Graf Adelmann.

Die Archaologie des Mittelalters ist eine recht Junge Wissenschaft, die erst ihre Fragestellung und 

Arbeitsmethode entwickeln mufite. Auf diesem Wege sind die theoretischen und praktischen Arbei- 

ten von G. Fehring wichtig, die auf Vorarbeiten von W. Bader, O. Doppelfeld, W. Zimmermann, 

H. Borger u. a. aufbauen. Das vorliegende dreibandige Werk fiber Unterregenbach wird sicher 

auch fernerhin eine bedeutende Station in methodischer und dokumentarischer Hinsicht sein. Wenn 

auch das vorgelegte Fundmaterial nur vereinzelt von iiberdurchschnittlicher Bedeutung ist, erganzt 

und erweitert es doch unsere Vorstellungen in siedlungsgeographischer, historischer und bau- 

geschichtlicher Hinsicht und ermoglicht durch die sorgfaltige stratigraphische Grabungsmethode 

und die zuverlassige ausfiihrliche Dokumentation die Einordnung ahnlicher Beobachtungen. Der 

grofie Verdienst liegt in der praktischen Durchfiihrung der theoretisch schon ofter geforderten 

Beteiligung verschiedener Fachwissenschaftler zur Bearbeitung der zahlreichen Sonderprobleme. 

So verzeichnet die Titelseite 26 Namen von wissenschaftlichen Mitarbeitern, eine organisatorische 

Hdchstleistung!

Die Textpublikation gliedert sich in vier Hauptteile: (A) ausfiihrlicher bis in Einzelangaben 

belegter und abschnittsweise ausgewerteter Befundbericht der Grabung innerhalb und in unmittel- 

barer Umgebung der Kirche St. Veit und auf dem Gelande Frankenbauer, (B) eine kurze Zusam- 

menfassung der Ergebnisse zur Besiedlungs- und Baugeschichte mit einem Vorbericht fiber die 

Grabungen 1964-68 von G. Fehring und G. Stachel, (C) eine vollstandige Vorlage der Funde und 

Materialproben von verschiedenen Mitarbeitern und schliefilich (D) ein Anhang von G. Stachel 

mit Urkunden und Schriftquellen fiber Baumafinahmen.

Hallstattzeitliche Kleinfunde auf dem Unterregenbacher Schuttfacher weisen eine prahistorische 

Besiedlung aus; weitere Funde datieren die mittelalterlichen Anfange Unterregenbachs in den 

Verlauf des 8. Jahrh.; um 800 gibt es dann schon ein sakrales Zentrum von fiberregionaler 

Bedeutung. Die Lage der Hauptkirche erschlieftt G. Fehring mit guten Grfinden im Sakral- 

bereich A unter dem Pfarrhaus. Im 9. Jahrh. entsteht im Sakralbereich B unter der Pfarr- 

kirche St. Veit eine Saalkirche mit eingezogenem abgeschnfirtem Rechteckchor. Im Profanbereich C 

(Frankenbauer) wurden Pfostengruben und Siedlungsreste des 7./8.-10./A. 11. Jahrh. von einem 

Herrensitz aufgedeckt. Tn der 1. Halfte bzw. in den mittleren Jahrzehnten des 11. Jahrh. erfolgte 

sowohl in den beiden Sakralbereichen wie in den beiden Profanbereichen ein groBangelegter Neu-
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und Ausbau: Die friihmittelalterliche Kirchenfamilie wurde durch wesentlich grofiere basilikale 

Gebaude abgelbst' (S. 150). Im Profanbereich C entsteht auf dem Wirtschaftshof ein steinerner 

Wohnturm von 7 x 9,50 m i. L. ’Fur alle vier Bereiche ergibt sich, dab die groften baulichen Anla- 

gen nach offenbar verheerenden Brandzerstbrungen in der 1. Halfte des 13. Jahrh. grbfttenteils 

aufgegeben oder im Faile von St. Veit in sehr bescheidenem Rahmen wiederhergestellt warden. 

Damit wird deutlich, daft Unterregenbach seiner iiberregionalen Bedeutung verlustig ging, die in 

der Karolingerzeit begriindet worden war und in salischer Zeit erneut baulichen Ausdruck gefunden 

hat' (S. 152).

Der von G. Fehring vorgelegte Befundbericht erscheint mir vorbildlich sorgfaltig, erschbpfend und 

zuverlassig; er entspricht der zeichnerischen Dokumentation, die anschaulich und iibersichtlich ist. 

Die grofte Zahl von Grabungsfotos ware hierbei wohl entbehrlich. Die jeweils der Befundvorlage 

nachfolgende Auswertung ist in sachlich bedingter Zuriickhaltung und dock unter vertretbarer 

anschaulicher Erganzung vorgenommen; die kenntnisreiche typologische Einordnung und die daraus 

folgende Deutung laftt aufgrund bisheriger Kenntnis und zukiinftiger Befunde variierende Ansich- 

ten zu. Das gilt auch besonders fur die Einzelbeitrage Liber Sonderprobleme und Fundgattungen. 

Jede Grabung fiigt bekanntem Material auch neues hinzu; alle Grabungen zusammen bilden nach 

und nach unsere Vorstellungen vom Mittelalter in den verschiedensten Disziplinen, jede neue Gra

bung bringt Erganzungen, Variationen und neue Erkenntnisse, aber auch Hinweise auf Fehlinter- 

pretationen, die bei einer jungen Wissenschaft und bei der geringen Zahl ausreichend publizierter 

Mittelalter-Grabungen unumganglich sind.

Nun zu den Einzelbeitragen mit ihren Ergebnissen: W. Carle stellt die geologische Situation 

dar. R. Koch gibt eine Skizze der ’Besiedlung des Hohenloher Landes in merowingischer Zeit‘ 

mit angenehm vorsichtiger und kritischer Auswertung der Reihengraber-Funde und Ortsnamen. 

H. Graf versucht eine Deutung des Ortsnamens Regenbach, wobei eine Ableitung von Regino 

oder Regen (= Wasser) offengelassen wird.

G. Fehring geht im Rahmen seines Grabungsberichtes sehr ausfiihrlich auf die beiden Kreuzkanale 

in der Saalkirche I unter St. Veit ein. Er verweist auf ahnlichen Befund von St. Georg auf der 

Prager Burg (um 970) und auf kreuzfbrmige Reliquiengraber friihchristlicher Zeit. Mit dem Hin- 

weis auf den Reliquienschacht und das Vierpaftbecken im zweiten Bauabschnitt der Stiftskirche 

St. Servatius in Quedlinburg (997—1021) beriihrt G. Fehring zur Stiitzung seiner Deutung als 

Reliquienbehalter eine Befundgruppe, die bisher wenig beachtet und von G. Fehring auch nicht 

beriicksichtigt wurde (vgl. G. Binding, Quellen in Kirchen als fontes vitae, in: Festschrift fiir

H. Ladendorf [Kdln-Wien 1970] 1-21). In der christlichen Auffassung des Mittelalters gehdren 

Taufe, Tod und Auferstehung und damit die Wiedergeburt des Menschen engstens zusammen. 

’Grabbau Christi, fons vitae und Taufhaus sind somit drei fast tautologische Elemente in dem 

vielfach verschrankten Bildgefiige, in welchem das Martyrium der Erlbsung gedeutet und einsichtig 

gemacht werden soil' (V. H. Elbern, Der eucharistische Kelch im friihen Mittelalter. Zeitschr. d. 

deutschen Ver. f. Kunstwiss. 17, 1963, 121). So kann das ehemalige Felsengrab des Hl. Bonifatius 

in Fulda nach Umbettung und Verlangerung der Kirche Hl. Grab am Kreuzaltar werden; kreuz- 

fdrmige Taufbecken (vgl. Idensen) werden Vorbild fiir die ’Kreuzkanale' als Reliquienbehalter; in 

den Boden der Kirche eingetiefte Reliquienbehalter als Gruben u. a. sind haufiger zu beobachten 

(Ardon, Hersfeld, Hollstein, Minden, Oosterbeek, Quedlinburg); hier ist auch die ’Krypta' von 

Disentis und ihr Austausch in Werden durch einen Quellraum zu nennen und zugleich auf Brun- 

nen und Quellen in Kirchen hinzuweisen. Diese kurzen Anmerkungen mbgen dazu dienen, die 

Komplexitat anzudeuten, die fiir die Deutung der ’Kreuzkanale' angesprochen werden miiftte.

Die dreischiffige Basilika II mit vermutlichem Stiitzenwechsel und mit Querhaus fiigt G. Fehring 

iiberzeugend in die siiddeutsche Architektur des 11. Jahrh. ein, aufgrund der datierbaren Bauplastik 

wohl in dessen erste Halfte. Von der Grabung Frankenbauer ist der steinerne Wohnturm II beson

ders erwahnenswert: 11,50 x 9,00 m Aufienmafi, im Norden 1,20 m breiter und 4,00 m langer 

Anbau (vermutlich der Abort), bei 1,05 m Mauerstarke wohl mehrgeschossig, stratigraphische 

Datierung erste Halfte 11. Jahrh. Ausfiihrliche Einordnung in die dem 10.—12. Jahrh. angehbrende 

Gruppe der Wohntiirme zeigt, daft der ebenerdige Steinbau von Unterregenbach nicht isoliert steht 

(die Motte in Refrath heiftt nicht Kippehausen sondern Kippekausen).

In einer groften Zahl von Einzelbeitragen werden die Funde in Text und Zeichnung vorbildlich 

vorgestellt, bestimmt und zeitlich eingeordnet: prahistorische Keramik und Bronzearmringe, mittel- 

alterliche Waffen und Messer, Sporen und Hufeisen, Werkzeuge und Ackergerate, Beschlage und 

Schnallen, Schlussel und Schlosser, Schmuck und persdnliche Gebrauchsgegenstande, Spielzeug und 

Spielsteine, Gewichte, Gias (13.—18. Jahrh.), Miinzen (11.-20. Jahrh.) und Keramik. G. Fehring 

stellt Hohl- und Flachziegel als Dachdeckung seit der Karolingerzeit in Unterregenbach fest und 

verbindet diese Beobachtungen mit einigen, jedoch sehr unvollstandigen Hinweisen, die der Wich- 

tigkeit der Befunde nicht ganz gerecht werden. Ornamentierte Tonfliesen mit Vierpaft- und Eich-
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blatt-Muster datiert E. Landgraf in das 15. Jahrh. R. Strobel behandelt ausfiihrlich 

und iiberzeugend die neugefundene Bauplastik, die auch zugleich auf die viel diskutierten Zier- 

stiicke der sog. Krypta neues Licht werfen; die Datierung in das zweite Viertel des 11. Jahrh. 

iiberzeugt. R. Meyer fiigt eine Auswahl neuer und alter Funde der vorromanischen Bauplastik 

an, die deutlich machen, dafi seit etwa 800 Bildhauer in Unterregenbach tatig waren. Die ornamen- 

talen und figiirlichen Wandmalereien von St. Veit aus der Mitte oder zweiten Halfte des 15. Jahrh. 

werden von G. F e h r i n g und E. H e y e vorgestellt. Die Skelettreste werden von H. P reu

se h o f f und H. Schneider ausfiihrlich ausgewertet. Auch dendrochronologische Datierun- 

gen von Eichengebalken aus St. Veit sind fur das 12., 15. und 16./17. Jahrh. mitgeteilt. Schliefilich 

folgen chemische Untersuchungen der Kirchenglocken (H. Otto, W. Lohrer) und metall- 

kundliche Untersuchungen von Eisenfunden. Beigelegt 1st die Dissertation von H. Schatz fiber 

die Tierknochenfunde.

Bau- und Siedlungsbefunde werden in ihrer vorbildlichen Vorlage immer wieder als Vergleich fur 

andere Grabungen heranzuziehen sein. Die reichen vergleichenden Hinweise sind niitzlich und 

wertvoll. Dem Verf. und seinen Mitarbeitern ist fiir diese verdienstvolle Arbeit zu danken. Unter

regenbach riickt durch sie in das Licht der Mittelalterforschung.

Koln G. Binding




