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Der einleitend zitierte anthropologische Befund, an dem zu zweifeln der 

Archaologe keinen AnlaB hat52, scheint es zu verbieten, fur Untersiebenbrunn 

eine Doppelbestattung anzunehmen. Die von Kubitschek geschilderte Fund- 

bergung macht es aber doch wahrscheinlich, daB sich eine zweite Bestattung 

mit Ausnahme weniger Objekte dem archaologischen Nachweis entzogen 

hat53.

52 Nach einer Mitteilung, die ich Herrn Prof. Dr. R. Noll (Wien) verdanke, gehorte K. Toldt 

zu den fiihrenden Anatomen seiner Zeit.

53 Kubitschek a.a.O. 32f.

Zum Miinzgrab von Niederselters (Kr. Limburg)

Von Hermann Ament, Frankfurt a. M.

Gemessen am gesamten Fundstoff aus Reihengrabern ist die Anzahl der 

munzdatierten Grabinventare, auf denen die absolute Chronologic der Alter - 

tiimer der Merowingerzeit fast ausschlieBlich beruht, noch immer recht gering. 

Jeder Neufund, der die Basis dieses Chronologiesystems verbreitert, kann daher 

besonderer Beachtung sicher sein; ebenso ist es zu begrtiBen, wenn sich neue 

Gesichtspunkte zur Quellenkritik an alteren Fundkomplexen beibringen lassen. 

So konnte uniangst J. Werner die Zusammengehbrigkeit eines Grabinventares 

aus Wonsheim (Rheinhessen) anhand einer nachtraglich aufgefundenen Gra- 

bungsskizze unter Beweis stellen1. Auch die Authentizitat eines bislang ange- 

zweifelten Grabfundes aus Niederselters laBt sich, wie wir meinen, weiter 

untermauern.

Diesen Grabfund erwarb das Altertumsmuseum der Stadt Mainz am 8. II. 

1899 von dem Mainzer Kunsthandler Reiling2, die Neuerwerbung wurde als- 

ba-ld mit Abbildungen veroffentlicht3. Werner behandelte den Fund unter den

1 Der miinzdatierte frankische Grabfund von Wonsheim (Rheinhessen). Festschr. Unver- 

zagt (1964) 214 ff.

2 Ankaufbuch III (1896-1905) S. 89. Dort werden aufgefuhrt: 1 groBe Perlenkette, 2 Gold- 

anhanger, 1 Bernsteinperle (sehr groB, Anhanger), 1 Muschel (Anhanger), 1 gold. Fingerring, 

1 Goldmilnze, 2 Almandinscheibenfibeln, 2 Spangenfibeln, 1 Bronzebeschlag (Anhanger), 2 Haar- 

nadeln (Silber), 1 Perle. Die Goldmilnze wird in einer Randbemerkung von anderer Handschrift 

als aus Andernach stammend gekennzeichnet, die gleiche Hand erganzt die Liste der Funde: 

1 Glasbecher, 1 ThongefaB. Diese beiden Stiicke werden auch im Inventarverzeichnis und in den 

alsbald erscheinenden Fundberichten (vgl. Anm. 3) als Bestandteile des Grabfundes aufgefuhrt, 

hier wie dort fehlen indessen der Bronzebeschlag und - jedenfalls als gesondertes Stuck - die 

einzelne Perle. - Von dem Fundkomplex fehlen heute der Bernsteinwirtel, die Muschelschale, eine 

Almandinscheibenfibel und der Sturzbecher.

Den Abbildungen Taf. 21-22 liegen Neuaufnahmen zugrunde, die das Altertumsmuseum 

Mainz, jetzt Mittelrheinisches Landesmuseum, dankenswerterweise herstellen lieB. Besonders sei 

Herrn Dr. Selzer fiir mannigfache Auskiinfte und bereitwillige Hilfe gedankt.

3 Westdt. Zeitschr. 18, 1899, 407 Taf. 10, 1-9; Quartalbl. d. Hist. Ver. f. d. GroBherzogtum 

Hessen N. F. 2, 1900, 834f. Taf. 68, 1-9.
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,,Munzdatierten austrasischen Grabfunden” mit der Fundortangabe ,,Nieder

selters mid miter Hinweis auf die fehlenden Angaben uber die Funduni- 

stande4. Wenig spater schlug G. Behrens als Provenienzangabe ,,Nassau” vor, 

da sich Reiling - offenbar geraume Zeit nach der Entdeckung des Grabes - 

nicht mehr erinnern konnte, dem Mainzer Museum Funde aus Niederselters 

verkauft zu haben ; lediglich auf Fundstiicke aus Schierstein konnte er sich in 

diesem Zusammenhang besinnen5. K. Bbhner schlieBlich lieB das Grab von 

Niederselters vbllig auBerhalb seiner Betrachtung der munzdatierten Grab- 

inventare, wiederum miter Hinweis auf dessen suspekte Provenienz6. Uber- 

sehen wurde stets die Erstpublikation, der sich hinreichend genaue Informa- 

tionen liber die Fundumstande entnehmen lassen. Unter der Rubrik ,,Funde. 

Alemannisch-Frankische Periode” heiBt es dort7: „Niederselters: Frauen- 

grab, bei dem Hause des Backsteinfabrikanten W. Krekel II (zweitletztes Haus 

rechts an der StraBe nach Oberbrechen) beim Ausschachten eines Kellers in 

24/2 m Tiefe gefunden. Inhalt: ein Gerippe, eine Thonurne, ein Glasbecher, 

2 Goldmiinzen (Justinus und Anastasius), ein goldener Fingerring, zwei goldene 

Zierscheiben mit Almandinen, 2 Fibeln von WeiBmetall, ein groBer Spinnwirtel 

von Fritt (Bernstein?), eine Muschel, ein irdener Teller; ebendarin, aber beim 

Ausgraben zerstort bzw. abhanden gekommen: ein Bronzebecken und eine 

Halskette aus Thonperlen.”

Dieser Fundbericht erlaubt, drei fur die Beurteilung des munzdatierten 

Grabinventares von Niederselters wichtige Feststellungen zu treffen:

1. Die Fundstelle laBt sich lokalisieren. Das im Bericht genannte Haus Krekel 

ist das heutige Haus Stangl, Limburger Str. 20 (Beilage 1). Die Erinnerung 

an die Auffindung des Grabes hat sich unter der Einwohnerschaft des Ortes 

erhalten, was ebenfalls geeignet ist, die Zweifel an der Richtigkeit der Fund- 

nachricht zu beseitigen.

2. Das Grabinventar ist nicht vollstandig in das Mainzer Museum gekommen. 

Abgesehen von Dingen, die bei der Bergung iibersehen worden sein mogen, 

gehorten zum Fundkomplex ein verschollener ,,irdener Teller” - zweifellos 

eine flache Tonschiissel — und ein bei der Ausgrabung  Bronze

becken.

zerstdrt.es

3. Durch den Fundbericht werden von den in Mainz angekauften Stucken die 

beiden Haarnadeln und die Perlenkette (Taj. 22, 4—6) nicht als Bestandteile 

des Grabinventars verbiirgt. Von den Perlen heiBt es ausdriicklich, sie seien 

,,beim Ausgraben ... abhanden gekommen”, die beiden Nadeln, obgleich 

aus Edelmetall bestehend, finden uberhaupt keine Erwahnung. Hier eine

4 Miinzdatierte austrasische Grabfunde. Germ. Denkmaler der Volkerwanderungszeit 3 

(1935) 52. 88 Nr. 22 Taf. 12 B; 13 A.

5 Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 19f. Abb. 8.

6 Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes. Germ. Denkmaler der Volkerwanderungs

zeit, Ser. B 1 (1958) 30 Anm. 26.

7 Mitt. d. Ver. f. Nass. Altertumskde. u. Geschichtsforsch. 1897-1898 Sp. 41 f. Die Fund- 

notiz ist in einem auf den 1. Juli 1897 datierten Heft abgedruckt; sie wurde bibliographiert in: 

Nachr. liber dt. Alterthumsfunde 10, 1899, 61; ein arg verschliisselter Hinweis auf sie neuerdings 

in Fundber. aus Hessen 5-6, 1965-1966, 151.

zerstdrt.es
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Nachlassigkeit des sonst glaubwiirdigen - und iibrigens nach seiner Aus- 

drucksweise nicht einmal unsachverstandigen - Berichterstatters zu ver- 

muten, liegt kein AnlaB vor. Da auBerdem keine der beiden Nadeln einen 

klar umrissenen merowingischen Typ reprasentiert, da ferner unter den 

Perlen sich vier mandelfbrmige - eine erst im 7. Jahrhundert aufkommende 

Spielart8 - befinden, muB die Zugehbrigkeit dieser Stiicke zum miinzdatier- 

ten Frauengrab zweifelhaft bleiben. Der Antiquitatenhandler mag mit ihnen 

den Fund seinen Vorstellungen entsprechend „komplettiert“ haben.

Selbst wenn man von den silbernen Nadeln und der vorliegenden Perlen- 

kette mit ihren Bernsteinen, Bergkristallen und Amethysten (Taf. 22, 4-6) ab- 

sieht, liegt doch der Beichtum der Grabausstattung uber dem Durchschnitt. 

Wir kbnnen uns vorstellen, daB das Bronzebecken, die beiden TongefaBe (eines 

Taf. 21, 3) und der glaserne Sturzbecher am FuBende des Grabes niedergestellt 

waren. Die Perlen mit den beiden Miinzanhangern (Taf. 22, 2-3) diirften am 

Hals gelegen haben, etwas tiefer die beiden goldenen Almandinscheibenfibeln 

(eine Taf. 22, 7). In Beckengegend, auch etwas hbher oder tiefer, waren die 

silbervergoldeten Biigelfibeln (Taf. 21,1-2) zu suchen, in der Nahe einer Hand 

der goldene Fingerring (Taf. 22, 1). Der Bernsteinwirtel und die Cypraea- 

Schale wurden sicher vom Giirtel herabhangend getragen und diirften zwischen 

den Beinen oder in gleicher Hbhe auf der linken Kbrperseite gelegen haben. 

Andere Gegenstande mogen den unerfahrenen Ausgrabern entgangen sein; so 

vermiBt man eine Giirtelschnalle, Schuhschnallen und weitere zum Giirtel- 

gehange gehbrige Stiicke wie Kamm, Messer oder Schere. Auch mit Ohrringen 

oder einem Armreif hatte man rechnen kbnnen.

Fur die Datierung des Grabes gibt die Justinus-Miinze einen terminus post 

quern 518 n. Chr. Nun lag diese Miinze nicht als umlaufendes Geld, sondern als 

gebster Schmuckanhanger im Grab, so daB es naheliegt, mit einem langeren 

Abstand zwischen ihrem Pragedatum und ihrer Niederlegung im Grab zu 

rechnen. Daftir sprechen auch die iibrigen Beigaben. Die beiden Almandin

scheibenfibeln, untereinander etwas verschiedene, aber sicher als Paar gefer- 

tigte Stiicke, gehbren zu einer Gruppe von Almandinfibeln mit drei vertieften 

filigrangeschmiickten Feldern in der Innenzone, die in Miinzgrabern von Jun- 

kersdorf (t. p. 496 n. Chr.)9, Schretzheim (t. p. 538 n. Chr.)10 und Kbln-Miin- 

gersdorf (t. p. 555 n. Chr.)11 vorkommen. Besonders eng verwandt ist die Fibel 

des Schretzheimer Grabes; sie stimmt im Wechsel von geraden und gezackten 

Stegen in der AuBenzone, in den bliitenkelchfbrmigen Verbindungsgliedern 

zwischen dieser und dem cloisonnierten Mittelfeld und - das gilt nur fiir das

8 Vgl. H. Stoll, Die Alamannengraber von Hailfingen. Germ. Denkmaler der Volkerwande- 

rungszeit 4 (1939) 38; Bohner a.a.O. 71; P. La Baume, Das frankische Graberfeld von Junkers- 

dorf bei Koln. Germ. Denkmaler der Volkerwanderungszeit, Ser. B 3 (1967) 49.

9 Grab 78 (Bonner Jahrb. 146, 1941, 418 Taf. 69 Abb. 1, 5. - La Baume a.a.O. 38. 161 Taf. 

6, 78, 1; 40, 20).

10 Grab 26 (Werner a.a.O. 51. 87f. Taf. 11. B 3).

11 Grab 91b (ebd. 50. 86 Taf. 8, 3-4. - P. Fremersdorf, Das frankische Reihengraberfeld 

Koln-Mungersdorf. Germ. Denkmaler der Volkerwanderungszeit 6 [1955] 120. 147 Taf. 16, 3-4; 

90, 19-20; 132, 1).



Zum Miinzgrab von Niederselters (Kr. Limburg) 123

heute verlorene Exemplar aus Niederselters - in der Gliederung eben dieser 

inneren Cloisonnierung uberein12. Diese Ubereinstimmungen kbnnen fur eine 

gemeinsame Herkunft aus einer alamannischen Werkstatt sprechen, zumal 

unter den rheinischen kleinen Almandinfibeln goldenes Stegwerk und gezackte 

Stege hbchst ungebrauchlich sind13. Eben diese Merkmale verbinden aber ande- 

rerseits unsere Fibeln mit engzellig cloisonnierten Rundfibeln der zweiten Halfte 

des 6. Jahrhunderts und des friihen 7. Jahrhunderts14, so dab sich nach allem 

fur das Fibelpaar aus Niederselters eine recht verlaBliche Datierung in die 

zweite Halfte des 6. Jahrhunderts ergibt. Eine Datierung ins friihe 7. Jahr- 

hundert braucht jedenfalls fur Fibeln derart geringen Durchmessers, die zudem 

paarweise auftreten, nicht mehr in Betracht gezogen zu werden.

a

Abb. 1. Die dem Dekor der Biigel- 

fibeln aus Niederselters zugrunde- 

liegenden Flechtsysteme. a Kopf-

platte; bFufiplatte. ZaXZNx

b

Ebenso wie die Almandinfibeln miissen die beiden Biigelfibeln als beson- 

ders qualitatvolle Stiicke bezeichnet werden. Sie gehbren zu einer im austrasi- 

schen Gebiet und bei den Langobarden in Pannonien verbreiteten Fibelgruppe, 

als deren verbindende Merkmale eine rechteckige Kopfplatte mit Knbpfen, 

eine ovale FuBplatte mit Tierkopfende und Kerbschnittzier zu nennen sind15. 

Unter diesen Fibeln und speziell unter den engeren Verwandten - groBen Fibeln 

mit vollrunden Knbpfen - heben sich die Exemplare aus Niederselters durch ihr 

anspruchsvolles Kerbschnittmuster heraus. Die Kopfplatte zeigt in ihrem 

Innern ein dreifach verschlungenes Band; das Muster ist zwar auf einer Seite 

abgeschnitten, laBt sich aber nach dem Vorbild einer Fibel aus Nordendorf16

12 Jahrb. Hist. Ver. Dillingen 8, 1895 Taf. 3, 1; Werner a.a.O. Taf. 11, B 3; H. Rupp, Die 

Herkunft der Zelleneinlage und die Almandin-Scheibenfibeln im Rheinland. Rhein. Forschungen 

zur Vorgeschichte 2 (1937) Taf. 28, 6. Auf die engen Beziehungen zwischen den Fibeln von 

Schretzheim und Niederselters verweisen Werner a.a.O. 51 und Rupp a.a.O. 87; bei Rupp auch 

zutreffende, allenfalls etwas zu enge Datierung ins letzte Drittel des 6. Jahrhunderts.

13 Vgl. Werner, Das alamannische Graberfeld von Biilach. Monographien zur Ur- und Friih- 

geschichte der Schweiz 9 (1953) 11; Bohner, Bonner Jahrb. 149, 1949, 178.

14 Vgl. Werner (wie Anm. 2) 51.

15 Die Fibeln dieser Form sind bei H. Kuhn, Die germanischen Biigelfibeln der Volker- 

wanderungszeit in der Rheinprovinz. Rhein. Forschungen zur Vorgeschichte 4 (1940), auf die 

Typen Nr. 31, 33 und 34 verteilt (a.a.O. 264ff. Taf. 97-101. Zu den Fibeln von Niederselters ebd. 

290ff. Taf. 101 Nr. 34, 21), vgl. Bohner (wie Anm. 6) 87. Die Biigelfibeln aus Niederselters be- 

handelt ferner N. Aberg, Die Franken und Westgoten in der Volkerwanderungszeit (1922) 134f. 260.

16 Mannus Erganzungsbd. 7, 1929, 175 Abb. 5; Kuhn a.a.O. 290 Taf. 100, 34, 17. Hier die 

richtige Angabe fiber den Aufbewahrungsort: Altertumsmus. Mainz, jetzt Mittelrheinisches 

Landesmus.
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leicht erganzen (Abb. l,a). Dadurch, daB dieses Band bei seinen Richtungsande- 

rungen nicht abknickt, sondern gerundet umbiegt, ist die beabsichtigte Dar- 

stellung deutlich zum Ausdruck gebracht. Demgegentiber ist die Auflbsung des 

eckigeren FuBplattendekors viel schwieriger. Zweifellos handelt es sich auch 

hier um ein Flechtmuster. Ebenso ist hinreichend deutlich zu erkennen, daB 

nicht ein Ausschnitt aus einem mattenartigen Geflecht mit vielen Strahnen 

wiedergegeben werden sollte; denn sieht man von einer Verzeichnung in der 

oberen Halfte der rechten Seite ab, so fiihren die einzelnen Strange nie liber 

den seitlichen Rand des FibelfuBes hinaus, vielmehr bringt eine einzelne Um- 

biegung am linken Rand klar zum Ausdruck, daB an diesen Stellen das Muster 

in sich zurticklauft. Das lehrt auch der Vergleich mit einem Fibelpaar aus 

Nocera Umbra, Grab 8717, auf dessen enge Verwandtschaft im Ornament mit 

den Fibeln aus Niederselters bereits Werner aufmerksam gemacht hat18. Port 

ist auch zu erkennen, daB das Flechtsystem oben geschlossen ist, also aus zwei 

doppelt geftihrten Bandern besteht. Das sich nach unten stark verengende Zier- 

feld verhindert festzustellen, ob sich die Bander auch dort schlieBen. Jeden- 

falls wird man nach MaBgabe dieser italischen Fibeln das Muster der Fibeln 

von Niederselters und von Nordendorf deuten konnen (Abb. l,b), nicht zuletzt 

deswegen, weil sich so eine stilistische Ubereinstimmung mit der Verzierung 

der Kopfplatte ergibt. Der Fund von Nocera Umbra gibt zugleich einen wich- 

tigen Datierungshinweis. Dieses Fibelpaar kann erst nach 571 in den Boden 

gekommen sein19, andererseits spricht die beigefundene Almandinrosettenfibel20 

gegen eine Datierung erst ins 7. Jahrhundert, so daB sich der Zeitpunkt der 

Niederlegung im Grab im letzten Viertel des 6. Jahrhunderts annehmen laBt. 

Allerdings hat Werner dargelegt, daB Fibeln dieses Typs ebenso wie der auf 

Grund der Kopfplattenzier anzuschlieBende Typ Montale in ihren Dekorations- 

elementen noch stark dem Stil der pannonischen Phase der langobardischen 

Wanderung verhaftet sind21, wonach man die Lebensdauer soldier Fibeln nicht 

enger als mit ,,zweite Halfte des 6. Jahrhunderts“ angeben kann. Sicher wird 

man den komplizierten, sichtlich von mittelmeerischen Flechtbandmustern be- 

einfluBten Kerbschnitt bei langobardischen Fibeln ebensowenig wie bei nord- 

lich der Alpen gefundenen nicht schon der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts 

zuweisen konnen, andererseits kommen kerbschnittverzierte Bugelfibeln nur 

noch vereinzelt in Fundzusammenhangen des 7. Jahrhunderts vor22. Damit 

geben sich Bugelfibeln und Almandinscheibenfibeln des Niederselterser Grabes 

als vollig gleichzeitige Schmuckformen zu erkennen. Und es erscheint zu- 

mindest moglich, daB auch ihr Herkunftsgebiet das gleiche ist, dann namlich, 

wenn es kein Zufall ist, daB die beste, weil mustergleiche Analogic der Biigel-

17 S. Fuchs u. J. Werner, Die langobardischen Fibeln aus Italien (1950) Taf. 3, A 16-A 17.

18 (wie Anm. 2) 52.

19 Ebd. 29.

20 Fuchs u. Werner a.a.O. Taf. A, C 17.

21 Werner, Die Langobarden in Pannonien. Bayer. Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. KI., Abhandl. 

N.F. 55, 1962, 73.

22 z. B. in Heilbronn, Grab 1 (Kuhn a.a.O. 265 Taf. 98, 31, 4), mit figiirlich verzierter durch- 

brochener Zierscheibe und Goldscheibenfibel.



Germania 45/1967 Tafel 21

Niederselters, Kr. Limburg. Biigelfibelpaar (1-2) mid Knickwandtopf (3) aus dem 

miinzdatierten Frauengrab. 1—2 M. 1:1; 3 M. 1 : 3.



Tafel 22 Germania 45/1967

Niederselters, Kr. Limburg. Schmuckgegenstande aus dem miinzdatierten Frauengrab.

Die Zugehbrigkeit der Perlen (6) und der beidenNadeln (4-5) zu diesem Grab ist unsieher.

M. 2:3.
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libel aus dem gleichen Raum - Bayerisch-Schwaben - stammt wie die engste 

Parallele der Almandinfibeln.

Die iibrigen Beigaben vermogen den durch die Fibeln gewonnenen Zeit- 

ansatz zu bestatigen, nicht aber zu prazisieren. Der Sturzbecher der Form 

Trier A ist fur Bbhners Stufe III charakteristisch23, und daB der Knickwand- 

topf mit eingeschwungener Oberwand (Trier B 6) vor allem in der bier vor- 

liegenden schlankeren Form liber Bbhners Stufe II hinaus bis an den Beginn 

der Stufe IV weiterlebt, laBt sich inzwischen mehrfach belegen24. Zu dem golde- 

nen Fingerring mit zwei ovalen Zierplatten, sicher einer Form mittelmeerischen 

Ursprungs, ist ein Fund aus dem (alteren) Grab 217 von Kbln-St. Severin zu 

vergleichen25. Insgesamt dtirfte eine Datierung in die zweite Halfte des 6. Jahr- 

hunderts, in die fortgeschrittene Stufe III nach Bohner, das Richtige treffen. 

In diesem Zeitraum, freilich auch schon in der ersten Halfte des Jahrhunderts, 

ist die Ausstattung der Frauentracht mit je einem Paar Kleinfibeln und Biigel- 

fibeln sowie mit einem Giirtelgehange, zu dem in der Regel ein Wirtel zahlt, 

eine sehr gelaufige Erscheinung.

SchlieBlich ist die Frage nach den siedlungsgeschichtlichen Zusammen- 

hangen des Grabes von Niederselters aufzuwerfen. LaBt es sich in dieser Hin- 

sicht sinnvoll einordnen, so entfallt ein weiterer, gegen seine Authentizitat ge- 

richteter Verdacht, den man z. B. hegen miiBte, wenn die generelle Spat- 

datierung der innernassauischen Reihengraberfunde durch 0. Uenze26 zu 

Recht bestiinde.

Niederselters mit seinem markanten, beinahe kreisrunden Ortskern ist 

friih - 750/79 als Saltrise, 772 als Saltrissa - urkundlich erwahnt27. Dafiir, daB 

diese Siedlung bereits in merowingischer Zeit bestanden hat, gibt es seit kurzem 

einen direkten archaologischen Beweis: Beim Haus KirchstraBe 34 (vgl. Bei- 

lage 1) wurde neben typischer Keramik des 7. Jahrhunderts eine groBe An- 

zahl bearbeiteter Knochen gefunden, die auf eine fruhmittelalterliche Werk- 

statt hindeuten27a. Um so weniger wird man zbgern, das Miinzgrab als bisher 

einzigen Nachweis eines mehr oder weniger groBen Ortsgraberfeldes anzusehen, 

auf dem die Bewohner eben jener friihen Siedlung bestattet wurden. DaB keine 

weiteren Grabfunde bekannt geworden sind, konnte an einer hohen Uber- 

deckung des Begrabnisplatzes durch Gehangeschutt liegen; die betrachtliche

23 Vgl. Bohner (wie Anm. 6) 228 f.

24 H. Schoppa, Die frankischen Friedhofe von Weilbach. Veroff. d. Landesamtes f. kultur- 

gesch. Bodenaltertiimer Wiesbaden 1 (1959) 30ff.; La Baume a.a.O. 60; Chr. Neuffer-Miiller, Das 

frankische Graberfeld von Riibenach. Germ. Denkmaler der Volkerwanderungszeit, Ser. B (in 

Vorbereitung).

25 Germania 38, 1960 Taf. 26, 1; Kolner Jahrb. 8, 1965-1966, 116 Abb. 16, 8. Zum Typ, 

jeweils unter Beriicksichtigung des Stiickes aus Niederselters: H. Bott, Bajuwarischer Schmuck 

der Agilolfingerzeit. Schriftenreihe z. bayer. Landesgesch. 46 (1952) 157; Werner (wie Anm. 13) 

11 Anm. 33.

26 Vorgeschichte der hessischen Senke in Karten (1953) 33f.

27 Handbuch der historischen Statten Deutschlands, Bd. 4 Hessen (1960) 321; vgl. auch 

F. Michel, Die Geschichte des Selterser Heilbrunnens unter kurtrierischer Herrschaft. Nass. 

Ann. 72, 1961, 81 ff. Ebd. Taf. 7 Ortsplan aus der Zeit um 1780.

27a Fundber. aus Hessen 5-6, 1965-1966, 149ff. Abb. 7.
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Tiefe von 2,50 m, in der das Grab gefunden wurde, vermag diese Erklarung zu 

stiitzen. Die Situation des Graberfeldes in 350 m Entfernung von der Siedlung, 

dazu noch im Hang liber ihr gelegen, entspricht einem weit verbreiteten topo- 

graphischen Schema28. Indessen war fur die Wahl des Bestattungsplatzes an- 

scheinend noch ein weiterer Gesichtspunkt maBgebend. Die Fundstelle liegt 

hart an der Trasse der ,,HessenstraBe“, einer parallel zur Lahn gefiihrten Route, 

die das Mittelrheintal mit dem inneren Hessen verband. DaB die Urspriinge 

dieser StraBe in fruhmittelalterliche Zeit zuriickreichen, wurde mehrfach er- 

wogen29. Auch in der Annaherungstendenz zwischen Graberfeld und StraBe 

zeigt sich etwas Typisches30, das sich schon im benachbarten Dauborn wieder- 

holt. Nach allem laBt sich die Angabe liber die Stelle des Grabfundes von Nie- 

derselters nicht aus andersartigen Erfahrungen heraus im Zweifel ziehen, viel- 

mehr kann der dortige topographische Refund geradezu als Modellfall flir die 

Lagebeziehung von friihgeschichtlichem Wohnplatz, Graberfeld und Verkehrs- 

weg dienen.

Wie das Grab von Niederselters sind auch die iibrigen merowingischen 

Graberfunde des Limburger Beckens als Siedlungszeugnisse zu werten. Hire 

Anzahl ist gerade in den letzten Jahren durch eine aufmerksame Boden- 

denkmalpflege splirbar vermehrt worden (Beilage 2; Nachweise siehe Anhang 

S. 127ff.). Die natlirliche Siedlungskammer dieser Beckenlandschaft31 ist nun bis 

zu ihren Randern mit Fundpunkten besetzt, die sich, wie vor allem die Orts- 

namenformen versprechen32, gewiB noch vermehren werden. Uber die chrono- 

logische Gliederung dieser Funde laBt sich bei der unvollstandigen Erfassung 

fast aller bekanntgewordener Graberfelder und beim derzeitigen Publikations- 

stand nichts AbschlieBendes sagen. Deutlich wird jedenfalls, daB einige Graber

felder bereits seit friihmerowingischer Zeit belegt sind, so vor allem das bereits 

erwahnte Dauborn, das Funde der Stufe II (nach Bbhner) erbrachte. Steeden I, 

eben Niederselters, anscheinend Niederneisen und vielleicht Lahr belegen das 

fortgeschrittene 6. Jahrhundert (Bbhner Stufe III), auch das weiter lahnauf- 

warts auBerhalb des Limburger Beckens gelegene Lohnberg ist in diesem Zu- 

sammenhang zu nennen33. Die anderen Funde scheinen durchweg jlinger zu 

sein und tragen z. T. ausgesprochen spatmerowingischen Charakter; Nekro- 

polen mit sparlichen Beigaben oder ganz ohne solche, die sich durch ihre Platz- 

wahl im Weichbild eines Dorfes, aber fern einer Kirche als friihmittelalterlich 

zu erkennen geben, sind typisch fiir diesen spaten Horizont. Dieses sporadische

28 R. v. Uslar, Bonner Jahrb. 150, 1950, 225; Bohner a.a.O. 329f.

29 E. Eichhorn, Nass. Ann. 76, 1965, 123 ff., bes. 127 (mit alterer Literatur).

30 Auf gelegentlich zu beobachtende kleintopographische Zusammenhange zwischen StraBe 

und Reihengraberfeld verweist v. Uslar a.a.O.

31 Vgl. G. Bartsch in: Handbuch der naturraumlichen Gliederung Deutschlands, 4. u. 5. 

Lieferung (1957) 446 f.

32 Vgl. A. Bach, Die Siedlungsnamen des Taunusgebietes. Rhein. Siedlungsgeschichte 1 

(1927).

33 5. Ber. RGK. 1909, 69f.; Nass. Ann. 41, 1910, 122. 127; ebd. 61, 1950, 201; ebd. 62, 

1951, 5. Zur Biigelfibel: Aberg a.a.O. 155; Kuhn a.a.O. 300 Taf. 101, 37, 3. - Einzelfund: K. 

Wurm, Der Oberlahnkreis. Inventar der vor- und friihgesch. Denkmaler im Regierungsbez. 

Wiesbaden 1 (1965) 41.
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Einsetzen von Reihengraberfeldern in friihmerowingischer Zeit und ihre brei- 

tere Streuung in einer spateren Phase ist der bisherigen Forschung nicht ent- 

gangen und wurde bereits in den friihen zwanziger Jaliren von F. Kutsch so 

gedeutet: ,,Wahrend das in rbmischer Zeit kultivierte Gebiet des Rhein- und 

Maingaues von den Franken sofort ganz besiedelt wurde, sind im inneren Nassau 

zunachst nur die militarised wichtigen Taliibergange (Ems, Diez, Dehrn, Lohn

berg, sicher auch Limburg an der Lahn, Dauborn im Wbrsbachtal) militarised 

besetzt worden. Die weitere Besiedlung des inneren Landes brachte offenbar 

erst die karolingische Zeit“34. Dieser Ansicht schloB sich K. Schumacher an35, 

bereichert durch chronologische Erkenntnisse wurde sie neuerdings von H. 

Schoppa vertreten36. LaBt man die Frage der ,,Militarposten“ einmal often - 

hier diirften Kutsch und Schumacher unter dem EinfluB der Theorien K. Ru

bels37 stehen -, so bleibt eine mit dem bekanntgewordenen Fundmaterial durch - 

aus in Einklang stehende Grundvorstellung iibrig, nach der sich im fraglichen 

Raum die Ausbreitung der Reihengrabersitte und die dahinter vermutete fran- 

kische Landnahme in zwei Etappen vollzogen habe: zuerst als eine punktweise 

Okkupation verkehrsgiinstiger Platze, spater dann als ein in die Flache aus- 

greifender Landesausbau. In dieses Bild fiigt sich das Grab von Niederselters 

zwanglos ein. Zumindest kann ein Grabfund des 6. Jahrhunderts aus dem Lim- 

burger Becken nicht als ungewohnlich angesehen werden, zumal wenn er an 

einer ostwestgerichteten Verkehrsader zutage kam.

Nach alledem sehen wir nichts, was gegen die Authentizitat des Miinz- 

grabes von Niederselters ins Feld gefiihrt werden konnte. So mag einerseits 

fur die rege Diskussion um chronologische Probleme der zweiten Halfte des 

6. Jahrhunderts ein munzdatiertes und gehaltvolles Grabinventar mehr bereit- 

stehen, andererseits braucht die regionale Siedlungsforschung nicht mehr an 

einer reichen Bestattung mit weitgespannten archaologischen Beziehungen 

vorbeizugehen.

Anhang

Nachweise zu Reihengraberfunden des Limburger Beckens (Beilage 2) 38

1. Dornburg bei Frickhofen (Kr. Limburg)

Am FuB der Dornburg - unklar, in welcher Gemarkung - wurde eine Glasperlen- 

kette gefunden (Mitt. d. Ver. f. Nass. Altertumskde. u. Geschichtsforsch. 1904 bis 

1905, 113), die ebenso wie ein unter der Fundortangabe ,,Ringwall auf der Dorn- 

burg“ laufendes Ohrringfragment (Westdt. Zeitschr. 15, 1896 Taf. 3, 10) ein 

Reihengraberfeld bezeugen konnte.

34 Germania 7, 1923, 42; ahnlich ders. ebd. 5, 1921, 35.

35 Siedelungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande 3, 1 (1923) 59.

36 Nass. Ann. 62, 1951, 5.

37 K. Rubel, Die Franken. Ihr Eroberungs- und Siedelungssystem im deutschen Volkslande 

(1904).

38 Die Zusammenstellung beruht in erster Linie auf der Fundberichtliteratur, die fiir den 

hessischen Teil des Limburger Beckens ein liickenloses Bild liefern diirfte. Herr H. Heck, Diez, 

gab mir bereitwillig Auskunft uber Fundstellen im Unterlahnkreis, wofiir ich ihm aufs herzlichste 

danke. Bei der Kartierung wurde topographische Genauigkeit angestrebt, sie lieB sich jedoch in 

Anbetracht der unterschiedlichen Quellenlage nicht immer erreichen.
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2. Fussingen (Kr. Limburg)

Im Ort. Steinplattengrab mit Scherben angeblich des spaten 8. Jahrhunderts 

(Nass. Heimatbl. 46, 1956, 70).

3. Lahr (Kr. Limburg)

Im Museum Wiesbaden befindet sich ein Sturzbecher der Trierer Form B mit der 

Herkunftsangabe ,,Lahr“ (Inv.-Nr. 2769).

4. Ahlbach (Kr. Limburg)

Auf dem heutigen Friedhof Grab mit doppelkonischem GefaB (Nass. Ann. 61, 

1950, 201); vermutlich von der gleichen Fundstelle stammt ein friiher bekannt 

gewordenes Grab mit Spatha, Sax, Schildbuckel und eisernen Schnallenteilen mit 

Bronzenieten, das nach diesen wohl ins 7. Jahrhundert gehort (Germania 21, 

1937, 134).

5. Dehrn (Kr. Limburg)

I. Ahlbacher Str. 8 Mannergrab mit Waffeh des spaten 7. Jahrhunderts (Nass. 

Heimatbl. 49, 1959, 61 Abb. 4). Die Fundstelle liegt im Hang nordlich des Orts- 

kernes.

II. Auf einen zweiten Friedhof deuten Funde bin, die am Siidwestausgang des 

Ortes (Frauengrab mit Perlen und Riemenzeugen: Nass. Heimatbl. 46, 1956, 70), 

bzw. an dessen Westausgang (H. Schoppa in: Handbuch der Historischen Statten 

Deutschlands, Bd. 4 Hessen [1960] 80) lokalisiert werden.

Auf altere Funde deuten Erwahnungen als Fundort von Reihengrabern bei Kutsch 

(oben S. 127) und Schoppa (Nass. Ann. 61, 1950 Taf. 2 Nr. 52) hin.

6. Steeden (Oberlahnkreis)

I. In der Nahe des Herrenplatzes, also im Bereich der Kalksteinbriiche oberhalb 

des Ortes, wurden 44 Graber planmaBig untersucht (Nass. Ann. 61, 1950, 201), 

der Friedhof ist damit wohl vollstandig ausgegraben (Schoppa in: Handbuch der 

Historischen Statten Deutschlands, Bd. 4 Hessen [1960] 391). Von den Funden 

finden Erwahnung eine verzierte kugelige Amulettkapsel (J. Werner, Das ala- 

mannische Furstengrab von Wittislingen [1950] 41. 84 Nr. 7) und eine PreBblech- 

fibel mit Runeninschrift (Schoppa a. a.O.). Nach Schoppa, Nass. Ann. 62, 1951, 5, 

setzt der Friedhof bereits im 6. Jahrhundert ein.

II. Am Siidausgang des Ortes ostlich der StraBe nach Runkel Steinplattengrab 

mit gestorter Mannerbestattung (Nass. Heimatbl. 48, 1958, 64).

7. Elz (Kr. Limburg)

Am Qffbeimer Weg auf dem Fleckenberg Grab mit Lanzenspitze und Schildbuckel 

(Nass. Heimatbl. 46, 1956, 70), ebenfalls am Offheimer Weg ein Frauengrab 

(ebd. 49, 1959, 61).

8. Lindenholzhausen (Kr. Limburg)

Auf den Fund eines Steinplattengrabes mit sparlichen Beigaben (Nass. Heimatbl. 

50, 1960, 45) hin wurden 7 weitere Bestattungen eines offenbar locker belegten 

Friedhofes planmaBig aufgedeckt (Fundber. aus Hessen 1, 1961, 172ff.). Die 

Fundstelle ist in der ersten Fundnotiz sudlich des Ortsausganges lokalisiert, liegt 

jedoch nach Auskunft von H. Heck nordlich des Ortes in der Nahe des heutigen 

Friedhofs. Das auBerst durftige Fundmaterial deutet auf spate Zeitstellung 

(8. Jahrhundert?).

9. Diez (Unterlahnkreis)

Im hangigen Gelande gegenuber dem Gtiterschuppen des Bahnhofs beigabenlose
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Steinplattengraber; nach einer unverbiirgten Nachricht sollen friiher dort auch 

Waffen gefunden worden sein (Mitteilung von H. Heck).

10. Weyer (Oberlahnkreis)

Bei Weyer zwei sich uberschneidende Graber, im unteren fand sich ein Kugeltopf 

des 8. Jahrhunderts und eine Pfeilspitze (Nass. Ann. 61, 1950, 201; Nass. Heimat- 

bl. 42, 1952, 40f.), in der Nahe warden zwei beigabenlose Steinplattengraber 

beobachtet (Fundber. aus Hessen 5-6, 1965-1966, 151).

11. Niederbrechen (Kr. Limburg)

Nachdem bei Bauarbeiten in der FriedrichstraBe im ostlichen Teil des Dorfes 

mindestens 4 Graber unbeobachtet zerstort worden waren, warden 13 Graber des 

7. Jahrhunderts planmaBig untersucht. Weitere Graber warden spater bei ver- 

schiedenen Gelegenheiten festgestellt, wodurch sich die Gesamtzahl der bekannt- 

gewordenen Bestattungen auf etwa zwei Dutzend erhohen durfte (Nass. Ann. 61, 

1950, 201; Germania 29, 1951, 158f.; Nass. Heimatbl. 41, 1951, 64; ebd. 42, 1952, 

16ff.; ebd. 43, 1953, 67; ebd. 44, 1954, 53; ebd. 46, 1956, 71; ebd. 49, 1959, 63).

12. Holzheim (Unterlahnkreis)

In der TrankstraBe im ostlichen, hochgelegenen Ortsteil beigabenlose Stein

plattengraber (Mitteilung von H. Heck).

13. Niederneisen (Unterlahnkreis)

Im Hang westlich des Ortsausganges in Richtung Flacht Graber mit Beigaben, 

u. a. Biigelfibel und in Silber gefaBte Bergkristallkugel (Mitteilung von H. Heck).

14. Niederselters (Kr. Limburg) 

Siehe oben.

15. Dauborn (Kr. Limburg)

Seit den 1880er Jahren wurde ein Graberfeld am Nordwestausgang des Dorfes an 

der StraBe nach Heringen wiederholt angeschnitten. PlanmaBige Ausgrabungen 

fanden nie statt, jedoch muB es sich nach der raumlichen Streuung (vgl. Nass. 

Heimatbl. 44, 1954, 50) und nach der Menge der in den Museen von Wiesbaden 

und Diez aufbewahrten Funde um einen recht groBen Friedhof gehandelt haben. 

Sein Belegungsbeginn bereits im Zeitraum der Stufe II nach Bohner ergibt sich 

aus charakteristischen Funden wie halbkugeligen Glasschalen (Nass. Ann. 41,1910, 

344 Abb. 3, 1.3; Nassauisches Heimatbuch, hrsg. v. K. Jacobi [1913] 545 Abb. 9, 

14.20). Weitere Literatur: Westdt. Zeitschr. 2, 1883, 213; Nass. Ann. 18, 1884, 

291; ebd. 19, 1885, 180. 230; ebd. 42, 1913, 202; Mitt. d. Ver. f. Nass. Alter- 

tumskde. u. Geschichtsforsch. 1899-1900, 16; 5. Ber. RGK. 1909, 70; AuhV. 5 

(1911) 428 Abb. 4, 10; Germania 20, 1936, 145; ebd. 21, 1937, 134; ebd. 33, 1955, 

109; Bonner Jahrb. 143-144, 1938-1939, 263 Taf. 47, 5-6; Nass. Heimatbl. 46, 

1956, 70; Fundber. aus Hessen 4, 1964, 224; ebd. 5-6, 1965-1966, 149.

16. Lohrheim (Unterlahnkreis)

Im Hang nordostlich des Dorfes am Weg nach dem Friedhof beigabenlose Stein

plattengraber (Mitteilung von H. Heck).

In der Sekundarliteratur werden ferner Limburg, Dielkirchen, Kr. Limburg, 

(Schumacher, Siedelungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande 3,1 [1923] 59) und 

Runkel, Oberlahnkreis, (Bach [vgl. Anm. 32] 26; Schoppa, Nass. Ann. 61, 1950 Taf. 2 

Nr. 58; Uenze [vgl. Anm. 26] 60) als Fundorte von Reihengrabern genannt, ohne daB 

fur diese Orte konkrete Fundnachrichten vorliegen. Die in Periodische Blatter 1855, 

123, als frankisch angesprochenen Funde von Limburg diirften schwerlich frankisch 

im heutigen Verstandnis dieses Wortes sein.
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