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gesetzt, da die voile Arbeitskraft der Ausgraber dur ch die Aufarbeitung des bereits 

vorliegenden Fundstoffes fur lange Zeit in Anspruch genommen ist.

Grabungen, bei denen nur weniger als 100 Bestattungen geborgen werden konn- 

ten, sind hier unberiicksichtigt geblieben.

Schleswig. Klaus Raddatz.

Zwei friihmittelalterliche BronzegefaBe aus Siidbayern. Fine Neuerwerbung der 

Prahistorischen Staatssammlung Munchen im Jahre 1961 gibt Veranlassung, auf zwei 

BronzegefaBe des fruhen Mittelalters von siidbayerischem Boden hinzuweisen, die uns 

einen Zweig des einheimischen merowingerzeitlichen Handwerks belegen, dessen Er- 

zeugnisse unter den Beigaben aus den Reihengraberfeldern des 6. und 7. Jahrhunderts 

auBerst selten vertreten sind.

A. Sand, Gem. Todtenweis, Ldkr. Aichach (Oberbayern)1

Etwa 1,3 km nordwestlich von Sand werden im ,,Aindlinger Wegfeld“ seit 

mehreren Jahren die groBen Kiesvorkommen der Lechebene ausgebeutet. In zwei 

unmittelbar nebeneinander gelegenen Kiesgruben konnten die Arbeiter im Mai 1959 

und im Herbst 1960 die unten beschriebenen Gegenstande bergen, die von Loffel- 

baggern zutage gefordert worden waren.

Obwohl alle Beobachtungen zur Fundlage fehlen, besteht kein Zweifel, daB die 

Altertumer aus zerstorten Grabern eines offenbar groBeren Graberfeldes stammen. 

Dieser vermutete Friedhof kann wegen seiner abseitigen Lage iibrigens nicht mit 

einem Dorf der Gegenwart in Verbindung gebracht werden. Folgende Gegenstande 

sind erhalten2:

1. Starkbeschadigte relativdickwandige, nahezu kugelformige Bronzeblechkanne 

mit flachem Boden (Taf. 38, 2). An ihrer Unterseite ist noch eines von ursprunglich 

drei gegossenen BronzefuBchen - durch neun kleine Bronzenieten befestigt - erhalten. 

Innerhalb des Nietkranzes wurde der GefaBkorper unsorgfaltig oval ausgeschnitten 

(Abb. l,b. d). Die Lage der beiden anderen StandfiiBe ist durch Spuren an dem GefaB- 

fragment gesichert. Oberhalb der Mitte ist der Ansatz eines ebenfalls gegossenen 

Bronzehenkels in die GefaBwand eingelassen (Abb. 1, a-c; Taf. 38,1) und mittels eines 

kraftigen Nietstiftes befestigt, der auf einer mitgegossenen ovalen, insbesondere in der 

oberen Halfte profilierten Manschette ruht. Der Henkel fiihrte im Bogen zu dem nach 

innen umgelegten GefaBrand, der an der Ansatzstelle halbkreisformig ausgeschnitten 

ist (Abb. 1, a. c). Der GefaBrand ist nur noch knapp zur Halfte erhalten und tragt in 

diesem Teil funf Nietlocher. Hier waren die seitlichen Verstrebungen des Henkels 

befestigt, die nach Ausweis der einen erhaltenen Niete (Abb. 1, b) etwa 3 mm stark 

waren. Wie weit sie den GefaBrand einfaBten, ist nicht mehr festzustellen. Dem 

Henkel muB auf del’ gegenuberliegenden Seite ein AusguB entsprochen haben, der 

ebenfalls angenietet gewesen sein wird. Hohe der Kanne (ohne FuB) 13 cm, groBter 

Durchmesser 17 cm, Starke der GefaBwand 1,5 mm.

2. Eiserne Lanzenspitze mit rautenformiger Spitze und geschlossener Tulle, darin 

Holzreste; Lange 34,3 cm (Abb. 2, 1).

1 Vgl. den kurzen Fundbericht in den Bayer. Vorgeschichtsbl. 26, 1961, 303.

2 Prahist. Staatsslg. Munchen, Inv.-Nr. 1961, 664.665. - Herr L. Fiihrer, z. Zt. Manching, 

dessen Hinweis die Sicherstellung der Funde ermoglichte, sei auch an dieser Stelle herzlich bedankt.
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Abb. 1. Sand, Gem. Todtenweis, Ldkr. Aichach, Obb.

Bronzekanne aus einem zerstorten Reihengrab (erganzt). M. 1:2.
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3. Eiserne Lanzenspitze mit leicht kantiger Tillie und geschweifter, im Unterteil 

abgeflachter Spitze (Abb. 2, 2). liber den abgeflachten Teil des Blattes setzt sich die 

Tulle als ausgepragter Mittelgrat fort. Beidseits davon waren vor der Konservierung 

ganz geringfiigige Spuren ein er Strichverzierung zu erkennen. In der Tulle Rest des 

Holzschaftes. Lange 33,2 cm.

A?'

Abb. 2. Sand, Gem. Todtenweis, Ldkr. Aichach, Obb.

Eisenwaffen aus zerstbrten Reihengrabern. M. 1:3.

4. Eiserne Lanzenspitze mit langer Vierkanttulle, die sich als ausgepragter Mittel

grat tiber das schmale Blatt fortsetzt (Abb. 2, 3). Der Mittelteil der Spitze ist leicht 

abgeflacht; in der Tulle befinden sich noch Holzreste. Lange 35 cm.

5. Unterteil einer Spathaklinge; Lange noch 25,7 cm (Abb. 2, 6).

6. Teil einer breiten Saxklinge, beidseits mit zwei breiten Blutrinnen; Lange noch 

36,1 cm (Abb. 2,5).

1. Schmaler Kurzsax, beidseits auf der Klinge zwei Blutrinnenpaare; Lange 33,2cm 

(Abb. 2,4).
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Tafel 38

Sand, Gem. Todtenweis, Ldkr. Aichach, Obb.

Bronzekanne aus einem zerstbrten Reihengrab. 1 M. etwa 4:3; 2 M. 2:3.



Tafel 39 Germania 40/1962

2

Thaining, Ldkr. Landsberg a. Lech, Obb. Grab 3: 1 Bronzeschiissel; 2 Glasbecher.

1 M. 1:4; 2 M. 1:1.
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B. Thaining, Ldkr. Landsberg am Lech (Oberbayern)3

Im Herbst 1937 stieB man beim Wasserleitungsbau wenig westlich von Hs. Nr. 135 

auf drei westbstlich gerichtete Reihengraber, die teilweise vom Bayerischen Landes- 

amt fur Denkmalpflege (E. Wiinsch) noch nachuntersucht werden konnten. Ein 

viertes Grab wurde festgestellt, aber nicht ausgegraben. Die Fundstelle liegt rund 

220 m westlich der Kirche im Ortsbereich, so daB kein Zweifel dariiber besteht, daB 

die Graber von dem friihmittelalterlichen Eriedhof des 1083 erstmals urkundlich be- 

zeugten alten Ortes Tainingen stammen. Die Ausstattung der Graber war folgende4: 

GbabI: Tiefe 1,2m. Kind. Beigaben: Einfaches Eisenmesser; Lange 16 cm

Abb. 3. Thaining, Ldkr. Landsberg a. Lech, Obb.

Beigaben aus Grab 1 (2-4) und Grab 2 (1). Material: 1 Gias; 2-3 Knochen; 4 Eisen. M. 1:2.

(Abb. 3,4). Bruchstucke eines zweireihigen Dreilagenkammes; Lange noch 2,8 und 

3,7 cm (Abb. 3,2.3).

Gbab 2: Tiefe 1,5 m. Frau. Beigaben: Unterhalb des Unterkiefers 7 kleine Glas- 

perlen, und zwar 3 rote, 1 gelbe, 1 grime, 1 blaue und 1 weiBe mit griiner Auflage 

(Abb. 3, 1).

Gbab 3: Tiefe 1,8 m. Skelett 1,6 m lang; Jugendlicher (,,nicht ganz Erwachsener“). 

Beigaben: Bei den FiiBen groBes Becken aus diinnem Bronzeblech mit waagerecht 

abstehendem schmalem Rand; Hohe 10,7 cm, Miindungsdurchmesser 34,7 cm (Abb.4; 

Taf.39,1). Das GefaB besitzt einen gegossenen Standring aus Bronze von 14,3 cm 

Durchmesser mit vier 1,5 cm hohen FtiBchen, der urspriinglich angelotet war. Er war 

bei der Auffindung ebenso vom GefaBkorper abgelost wie die gegossenen spitz- 

dreieckigen Attachen der beiden Bronzedrahthenkel. Ebenfalls bei den FiiBen fanden

3 Vgl. die nicht ganz korrekte Fundnotiz a.a.O. 15, 1938, 87; Ortsakten Prahist. Staats- 

slg. u. Landesamt fur Denkmalpflege, Miinchen.

4 Prahist. Staatsslg. Miinchen, Inv.Nr. 1937, 86-110.
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sich die Reste einer eisernen Schere, Lange noch 12,7 und 8 cm (Abb. 5, 15), ein 

einreihiger Knochenkamm, der ursprunglich beidseits mit je zwei strichverzierten 

Griff  leisten ausgestattet war, erhaltene Lange 11,2 cm (Abb. 5,12) und wohl auch eine 

eiserne Messerklinge (oder Bruchstuck eines Scherenblattes?), Lange noch 7,2 cm 

(Abb. 5, 19). Am linken Unterschenkel 3 eiserne Pfeilspitzen, davon sicher 2 mit 

geschlitzten Tullen; Lange noch 7,7-8,7 cm (Abb. 5,16-18). Beim rechten Oberschenkel

Abb. 4. Thaining, Ldkr. Landsberg a. Lech, Obb. Bronzebecken aus Grab 3. M. 1:4.

(Vgl. Abb. 5.)

leicht gerippter steilwandiger Becher aus grunlichem Gias ohne Standboden; Hohe 

8,2 cm, Mundungsdurchmesser 9,1 cm (Abb. 5,13; Taf. 39,2). Am rechten Unterarm 

kurzer Sax mit Spuren von 2 Blutrinnen, Lange 30,4 cm (Abb.5, 11). Bei der linken 

Hand Eisenmesser mit 2 Blutrinnen, Lange 18,3 cm (Abb. 5, 20). In der Becken- 

gegend fanden sich Reste einer mit Spiralmotiven silber- und messingtauschierten 

eisernen Giirtelgarnitur, und zwar 1 ovale Eisenschnalle mit beweglichem profi- 

lierten Beschlag, Lange 5,5 cm (Abb. 5, 6), eine 6,4 cm lange Hauptriemenzunge
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Abb. 5. Thaining, Ldkr. Landsberg a. Lech, Obb.

Beigaben aus Grab 3. Material: 1—11 Eisen mit Silber (weifi) und Messing (punktiert); 

12Knochen; 13 Gias; 14-20 Eisen. M. 1:2. (Vgl. Abb. 4.)



414 Kleine Mitteilungen

(Abb. 5, 8), 5 kleine U-formige Riemenzungen, Lange 2,8-3,2 cm (Abb. 5, 5.7. 9-11) 

und 4 Bruchstucke von weiteren kleinen Riemenzungen oder Besatzstiicken (Abb.5,1-4).

Die neueKanne aus Sand (Abb. 1; Taf. 38, 2) vertritt eine ungewohniiche Form. 

Fur ihre zeitliche Einstufung konnte als erster Hinweis dienen, daB weder aus der 

romischen Kaiserzeit nocli aus dem nachmerowingischen Mittelalter Vergleichbares 

bekannt ist. Hinzu kommt, daB die in der unmittelbaren Umgebung geborgenen 

Waffen (Abb. 2) die Existenz eines fruhmittelalterlichen Graberfeldes an Ort und 

Stelle erschlieBen lieBen. Diese Eisenfunde konnen allgemein in das spate 6. und in das 

7. Jahrhundert datiert werden, wobei eine Zugehorigkeit zum spatesten Horizont der 

Reihengraber einwandfrei ausscheidet5.

Vergleichbar ist unsere Kanne allein einer Variante jener koptischen Bronzen, 

die im Laufe des 7. Jahrhunderts aus agyptischen Fabriken durch Vermittlung uber 

das langobardische Oberitalien auch nach Mittel- und Westeuropa verhandelt wur- 

den6. Diese dickwandigen koptischen Kannen (z. B. Taf. 40, 7)7 sind, wie eine Durch- 

sicht des Bestandes lehrt, zusammen mit ihren drei StandfiiBchen, dem Henkel und 

der AusguBrohre in einem Stuck gegossen. Im Gegensatz dazu sind bei dem Sander 

GefaB, auch wenn der Erhaltungszustand dies zu beurteilen nur mangelhaft gestattet, 

diese Teile gesondert angefertigt worden. An dem nahezu kugelformigen GefaBkorper 

sind im Inneren deutliche Treibspuren zu erkennen, die an der Herstellungsweise 

keinen Zweifel lassen, um so mehr als das Fragment aus Sand verglichen mit den 

echten koptischen Kannen dieser Form (Taf .40,1) ausgesprochen leicht ist. Unerfind- 

lich bleibt, warum der fruhmittelalterliche Klempner die GefaBwand an den Ansatz- 

stellen der massiven FuBchen ausgeschnitten hat. Ungewohnlich ist auch die Form des 

gegossenen Henkelstumpfes, dessen unteres Ende nach den uns bekannten Vorlagen 

(wie Taf. 40, 7) vom GefaB weg aufwarts gekrummt sein miiBte.

Die Kanne aus Sand ist vorlaufig die einzige bekannte einheimische Imitation 

dieser koptischen GefaBform. Dagegen sind die importierten gegossenen Bronze- 

becken gleicher Provenienz nordlich der Alpen bedeutend haufiger in Treibtechnik 

nachgeahmt worden8. Auffallig ist dabei, daB mehrmals auch die Form mit Stand

fuBchen (Form Bia nach J. Werner) hergestellt wurde (Taf. 39,1), fur die es hi er als

6 Zu der Lanzenspitzenform mit verbreitertem verzierten Blatt (Abb. 2, 2), die vor allem 

im alamannischen Stammesgebiet verbreitet ist, vgl. zuletzt H. Dannheimer, Die germanischen 

Funde der spaten Kaiserzeit und des friihen Mittelalters in Mittelfranken. Germ. Denkmaler 

der Volkerwanderungszeit, Serie A Band VII (1962) 89 ff.

6 Zum koptischen Bronzegeschirr siehe J. Werner, Zwei gegossene koptische Bronzeflaschen 

aus Salona. Antidoron M. Abramic 1 (1954/57) 115ff. Die Verbreitung der hier interessierenden 

Variante B 4 ist dort auf S. 127 zusammengestellt.

7 Die Abbildungsvorlage wird dem Wiirttemberg. Landesmus. Stuttgart verdankt.

8 Zur Verbreitung der koptischen Becken der Form B 1 siehe Werner a.a.O. 125f. und die 

Nachtrage in Settimane di studio del Centro italiano di studi sulf alto medioevo 8 (1961) 598 f. - 

Zusammenstellung der Imitationen bei Werner, Antidoron Abramic 127 f. Davon sind auBer dem 

Becken aus Thaining Grab 3 (Taf. 39,1) die Stiicke aus Weilbach Grab 29 und Junkersdorf Grab 71 

mit FuBchen ausgestattet, ferner auch die neu hinzukommenden GefaBe aus Eltville Grab 184 b 

(Germania 33, 1955, 109), Lommersum Grab 46 (Bonner Jahrb. 160, 1960, 246 Abb. 15,2), aus 

dem Frauengrab unter dem Ghor des Kolner Domes (Germania 38, 1960 Taf. 24, 31) und aus dem 

Fiirstengrab vonMorken(K.Bohner in: NeueAusgrabungen in Deutschland [1958] 448 Abb.13, 2) 

tlbrigens weisen die zuletzt genannten Imitationen darauf hin, daB die Vorlagen der Form B1 

schon vor der Mitte des 7. Jahrhunderts nordlich der Alpen bekannt gewesen sein miissen. - 

Ebenfalls einen Standring mit FuBchen besitzt eine Bronzeschiissel aus Dalsheim (Mainzer 

Zeitschr. 29, 1934, 80 Abb. 4).
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Tafel 40

1 Pfalheim, Kr. Aalen. Koptische Bronzekanne.

2 Rennersthofen, Ldkr. Neuburg/Donau. Koptisches Bronzebecken. M. 1:2.
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Vorlage bisher nur das Stuck aus Rennertshofen, Ldkr. Neuburg/Donau (Schwaben) 

gibt (Taf. 40, 2).

Fur die Datierung des Thaininger Grabes 3 mit dem Bronzebecken (Abb. 4; 

Taf. 39,1) ist die silber- und messingtauschierte vielteilige Gurtelgarnitur maBgebend 

(Abb. 5,1-11), die dem letzten Drittel des 7. Jahrhunderts angehort und aus einer siid- 

deutschen Werkstatt stammt9. Unter den Beifunden ist ferner der frankische Glas- 

becher (Abb. 5, 13; Taf. 39, 2) hervorzuheben. Glaser dieser steilen Form wurden bisher 

in einen fruheren Abschnitt der Reihengraberzeit datiert10. Thaining Grab 3 zeigt in- 

dessen, daB sich ihr Vorkommen uber das ganze 7. Jahrhundert erstreckt.

Miinchen. Hermann Dannheimer.

9 Zur Verbreitung siehe Bayer. Vorgeschichtsbl. 25, 1960, 201 f. Anhang 3.

10 Vgl. F. Rademacher, Bonner Jahrb. 147,1942,303. - Unbeschadet ihrer mehr oder weniger 

stark ausladenden Miindung sind u. a. folgende Stiicke zu vergleichen: Ulm (W. Veeck, Die Ala- 

mannen in Wiirttemberg [1931] Taf. D, 7), Stuttgart-Feuerbach Grab 138 (0. Paret, Die friih- 

schwabischen Graberfelder von GroB-Stuttgart [1937] Taf. 21, 3), Saarbriicken, Bingerbriick u. 

Engers (Bonner Jahrb. 147, 1942 Taf. 55, 1-3), Zemmer Grab 37/7 (Bohner, Die frankischen 

Altertiimer des Trierer Landes [1958] Taf. 64, 1; das angebliche Grabinventar kann mit 2 Saxen 

freilich nicht als geschlossen betrachtet werden), Welschbillig Grab 10 (ebd. Taf. 64, 2), Worms- 

SchillerstraBe (G. Behrens, Mainzer Zeitschr. 35, 1940, 17 Abb. 6, 17. 27), Siersdorf Grab 2 

(Bonner Jahrb. 146, 1941 Taf. 63, 1 links), Uebach (ebd. 140/141, 1936 Taf. 20, 2), Charnay 

(H. Baudet, Memoire sur les sepultures des barbares decouvertes en Bourgogne [1860] Taf. 21,1.2), 

Armentieres (F. Moreau, Album Caranda 2 [1880/86] Taf. 28, 3), Kent (L. Lindenschmit, Hand- 

buch der deutschen Alterthumskunde 1 [1880/89] Taf. 32, 5). - Dazu moglicherweise 2 Stiicke aus 

Sinz (Bohner a.a.O. 226. - Nicht abgebildet).

Besprechungen und Anzeigen

Ruaidhri de Valera and Sean O Nuallain, Survey of the Megalithic Tombs of Ireland, 

Volume I, County Clare. Published by the Stationery Office, Dublin 1961. Vorwort 

von Niall MacNeill, Ordnance Survey Office, Dublin. XVII u. 116 S., 59 Plan- 

tafeln, 22 Lichtbildtafeln, 1 Titeltafel, 1 Diagramm, 4 Karten.

Irland wurde einst durch W. Bremer und seinen Mainzer Aufsatz (1927) der 

romisch-germanischen Forschung naher geruckt, aber doch geschieht es hier zum 

ersten Male, daB ein Werk uber die vorgeschichtlichen Denkmaler der Griinen Insel in 

dieser Zeitschrift besprochen wird. Der Ordnance Survey in Dublin gibt durch seine 

archaologische Sektion ein Megalithgrabercorpus des Irischen Freistaates heraus, be- 

ginnend in Munster mit der Grafschaft Clare, welche an der Westkiiste nordlich der 

Miindung des Shannonflusses liegt. Der erste der beiden Verf. befaBt sich seit fast 

zwei Jahrzehnten mit den Megalithen seines Landes und schrieb jiingst eine Mono

graphic der irlandischen Court Cairns (Proc. Irish Acad. 1960); er hat jetzt den Lehr- 

stuhl fur Archaologie am University College in Dublin inne. Der zweite setzt als sein 

Nachfolger beim Ordnance Survey den Megalithic Survey fort, welchcr nun eine Ge- 

meinschaftsarbeit der beiden Institutionen geworden ist.

Auf den offenen Heiden von Eire haben die Megalithen seit jeher den Blick der 

Landmesser auf sich gezogen. Schon auf der One-Inch-Map best man vertraute Be- 

zeichnungen wie ,,Cromlech“, ,,Druids Altar“, ,,Giants Grave”, wo sonst meilenweit




