
Merowingerzeitliche Fremdguter aus dem 

Magdeburger Raum - eine Spurensuche zur 

vorkarolingerzeitlichen Besiedlung1

Heike Poppelmann

Die Ersterwahnung Magdeburgs als Magadoburg fallt in das Jahr 805 und steht in 

Zusammenhang mit dem Diedenhofener Kapitular Karls des Groben2. Mit dieser Ver- 

ordnung beabsichtigte der Herrscher, den Osthandel mit Slawen und Awaren durch kai- 

serliche Beauftragte zu regeln. Die im Reformkapitular genannten Orte von Bardowick 

im Norden bis Enns im Siiden lagen an damals schiffbaren Fliissen entlang der Ost- 

grenze des Karolingerreiches sowie im Schnittpunkt wichtiger Uberlandwege, die iiber 

das friihe Mittelalter hinaus genutzt wurden. Aufgrund der schriftlichen Uberlieferung 

mub es sich um Orte gehandelt haben, an denen Strukturen zur Ausiibung von Zentral- 

gewalt existierten. Fur den karolingerzeitlichen Handelsplatz ist also zumindest ein Hof, 

Markt oder eine Befestigung in Flubnahe sowie ein Anlegeplatz vorauszusetzen (Bbtt- 

cher/Gosch 2001,404 f.). Da die im Diedenhofener Kapitular genannten Orte offenbar 

recht bedeutend waren, ist eine friihere Entstehung Magadoburgs unumstritten, jedoch 

nach momentanem Forschungsstand weder archaologisch noch historisch fabbar 

(Brachmann 1991,118; 127; Puhle 1995,11).

Nachdem man im Jahre 1876 innerhalb des Domes auf altere Fundamente gestoben 

war, brachte man Ausgrabungen auf dem Magdeburger Domplatz stets ein grobes Inter- 

esse entgegen. Bereits seit diesen Pioniertagen der Magdeburger Archaologie vermute- 

ten Forscher die Keimzelle der mittelalterlichen Stadt auf dem Domplatz. Diese These 

schien sich schlieblich durch die umfangreichen Grabungen Nickels in den Jahren von 

1959 bis 1968 im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Berlin zu bestatigen3. 

Nickel legte nbrdlich des Domes zwei annahernd parallele Spitzgraben frei, die zum 

Steilufer der Elbe hin ein etwa 2 ha grobes Gebiet umschlossen (Abb. 1). Ausgehend von 

einer Kalksteinschicht, die Nickel mit den Bautatigkeiten des friihen 10. Jh. verband, 

wies er die tiefer gelegenen Befunde - Grubenhauser und Graben - dem 9. Jh. zu. Bezo- 

gen auf die Ersterwahnung Magdeburgs datierte er die Spitzgraben »historisch« in die 

Zeit Karls des Groben und deutete sie als Teil einer karolingerzeitlichen Befestigung

1 Der Text basiert auf einem Vortrag anlaBlich des Schmauder 2000; Hardt 2000; Hardt 2001;

53. Sachsensymposiums im Schlofi Schwerin Hartmann2001, 318; Springer 2001,130.

(31.08.-04.09.2002). 3 Vgl. zur Forschungsgeschichte: Schwarzberg 1998,

2 Capitularia regnum Francorum I, Nr. 44.c.7; 18-20.

Hiibener 1989, 254b; Puhle 1995, 11-17;
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Abb. ) Ubersicht liber die auf deni Magdeburger Dornplatz entdeckten Graben.

(Nickel 1965/66, 243; 263ff.; 274k; Nickel 1973, 114 ff.)4. Wenig Beachtung erfuhren die 

1985 von Schneider (1985, 322 k) vorgestellten Ergebnisse zur Domplatzchronologie, die 

als nicht abgesicherte Friihdatierung angesehen wurden. Schneider schlug fur die An- 

lage der Spitzgraben eine Datierung in das 6-/7. Jh. vor. Ausschlaggebend fiir diese 

Annahme war der sog. Magdeburger Eitopf, dessen Wurzel nach Schneider im 5. Jh. 

liegt; u. a. aufgrund seiner formalen Ahnlichkeit mit dem Prager Typ datierte er die 

Keramik aus den Graben in das 6-/7. Jh.5

Wahrend fiir die jiingere Bronzezeit und friihe Eisenzeit eine dichte Besiedlung des 

Domfelsens dokumentiert ist, konnten fiir die Latenezeit bislang keine archaologischen

4 Auch Brachmann (1995, 322) zweifelte nicht an 5 Allerdings schwankt in den letzten Jahren die Ein- 

dieser friihgeschichtlichen Zeitstellung und ordnung dieses Keramiktyps zwischen dem 6. und

glaubte, ihre Anlage mit den Slawenkriegen Karls 8. Jh. (Biermann 2000, 36ff.; Brather2ooo, 114; 

des Grofien von 806 verbinden zu kdnnen. Donat 2000, 216-224).
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Nachweise erbracht werden. Aus der Romischen Kaiserzeit sind nur wenige Scherben 

bekannt (Gringmuth-Dallmer 1972,43 Abb. 7; bes. 49). Der Steilhang des Domgelandes 

zur Elbe scheint erst jiingeren Datums zu sein, urspriinglich war das Ufergelande wohl 

flacher zum Flub bin verlaufen. Daher vermutete Schneider (1985, 298; 315) in den weni- 

gen kaiserzeitlichen Scherben Uberreste von Auslaufern einer Uferrandsiedlung.

Seit 1998 erfolgt die Auswertung der Magdeburger Domplatzgrabung durch B. Ludowici 

(2002) im Rahmen eines interdisziplinaren Forschungsprojektes des Geisteswissenschaft- 

lichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. Leipzig in Kooperation mit 

dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg. In den nach Westen erweiterten Grabungs- 

flachen von Nickel verlauft parallel zu den beiden bereits bekannten Graben auf dem Dom- 

platz ein neuer dritter Befestigungsgraben. B.Kunz (2002; Kuhn 2002,140 Abb. 2a) setzt 

die Anlage dieses Grabens bereits vor dem 10. Jh. an. Bevor die Untersuchungen von Ludo

wici und Kunz nicht abgeschlossen sind, schwanken also die Angaben zur altesten friih- 

mittelalterlichen Besiedlung Magdeburgs zwischen dem 6-/7. und dem 9. Jh. Eine neue 

Deutung des Ortsnamens »Magdeburg« als »groEe Burg« (Udolph 1999) statt der bisheri- 

gen Interpretation »Madchenburg« widerspricht weder einem alteren noch einem jiinge- 

ren Datierungsansatz der Spitzgraben auf dem Magdeburger Domplatz6. Die Entdeckung 

des dritten Grabens scheint die Lesart »groEe Burg« noch zu unterstiitzen.

Eine Spurensuche zur vorkarolingerzeitlichen Besiedlung muE nach momentanem 

Forschungsstand einen grbEeren Raum berucksichtigen. Im folgenden werden zunachst 

Fundstellen des 5. bis 8. Jh. in einem Umkreis von ca. 20 km vorgestellt7. AnschlieEend 

wird versucht, den hiesigen Raum mit bereits vorliegenden Ergebnissen zur Besiedlungs- 

geschichte des nbrdlichen Harzvorlandes in Beziehung zu setzen. Das Augenmerk wird 

dabei auf die Fremdgiiter gerichtet sein.

Die Elbe, die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach ihr FluEbett geandert hat, flieEt bei 

Magdeburg in einem 12-14 km breiten Urstromtal (Abb. 2). Westlich von Magdeburg 

teilt sich die Landschaft in die niedere und hohe Borde, ostelbisch reichen die Auslaufer 

des Flamingvorlandes bis zur Terrassenkante. In einem Umkreis von 20 km sind 32 Fund

stellen des 5. bis 8. Jh. verzeichnet (Listei). Auch wenn ihre Quantitat beachtlich ist, 

bleibt ihre qualitative Aussagekraft beschrankt, da es sich regelhaft um Einzelfunde oder 

angeschnittene Fundplatze handelt. Besiedlungsgeschichtlich zeigt sich im groEen und 

ganzen ein ahnliches Bild wie in einer Untersuchung Gringmuth-Dallmers (1993,113f. 

Abb. 1) zu Fundplatzen des 7./8.-10. Jh.8. Westelbisch findet sich eine dichte Anein- 

anderreihung von Siedlungsstellen und Graberfeldern9 in den Elbauen sowie entlang

6 Fiir den freundlichen Hinweis sei C.-P. Hasse, 

Magdeburg, herzlich gedankt. Die altere Interpre

tation deutete den althochdeutschen Namen 

»magad« als Madchen, wahrend Udolph (1999) 

diesen Namen auf ein germanisches Adjektiv mit 

der Bedeutung »grof>, stark, kraftig« zuriickfuhrt.

7 Die Zusammenstellung der Fundplatze des 5. bis 

8. Jh. in Magdeburg und Umgebung erfolgte nach 

Schmidt (1976) und Rempel (1966) sowie dem 

Ortsarchiv des Kulturhistorischen Museums 

(KHM) Magdeburg. Zwolf weitere Fundplatze 

konnten hinzugefiigt werden (vgl. Liste 1).

8 Das gilt auch, wenn man nur die Fundstellen des

5-/6. Jh. beriicksichtigt, die von Gringmuth-Dall

mer (1993,113!. Abb. 1) nicht kartiert wurden.

9 Die zeitliche Einordnung fruhmittelalterlicher 

Keramik des 5. bis 8. Jh. dieses Raumes gestaltet 

sich schwierig, da kaum datierende Fundkomplexe 

zur Verfiigung stehen. Daher ist sicherlich der eine 

oder andere in Abb. 2 aufgenommene oder nicht 

beriicksichtigte Fundpunkt diskussionswiirdig. 

Dazu gehoren Graberfelder der spatkaiserzeit- 

lichen Burger Gruppe (s. u.J, die jedoch aufgrund 

des mangelhaften Forschungsstandes in diesem 

Rahmen nicht beriicksichtigt wurden. Nicht auf- 

genommen wurden Siedlungen, deren alteste 

Komplexe mittelslawische Keramik enthalten.
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der Terrassenkante zur niederen Borde. Am Rand zur hohen Borde ist die Anzahl der 

Fundstellen geringer, doch scheinen sie sich hier ebenfalls an der natiirlichen Topogra

phic zur orientieren. Auf der ostelbischen Seite liegen die Fundplatze -mit Ausnahme 

von Magdeburg-Cracau (Abb. 2,17-18) und des Graberfeldes von Gubs (Abb. 2,28)- auf 

der Hochflache des Flamingvorlandes. Mdglicherweise besteht hier auch ein Zusammen- 

hang zwischen dem Siedlungsbild und den Umstanden, die zur Entdeckung der einzel-
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nen Fundpunkte gefiihrt haben. Die westelbischen Fundstellen auherhalb der Altstadt 

Magdeburgs sind namlich im Zuge der Elbkiesgewinnung zutage getreten, wahrend der- 

gleichen Aktivitaten in den gegeniiberliegenden Auen nicht vorgenommen worden sind.

Der Magdeburger Raum ist in der spaten Kaiserzeit durch die beigabenarmen Graber- 

felder der Burger Gruppe gekennzeichnet (Schmidt 1999, 352 Anm. 24). In der erstmaligen 

monographischen Bearbeitung eines grbheren Bestattungsplatzes dieser Gruppe, dem Gra- 

berfeld von Loitsche, Ohrekreis, konnte Gall (2000) nachweisen, da£ die Burger Gruppe 

auch im 5. und mbglicherweise im ersten Drittel des 6. Jh. ihre Nekropolen belegte. Die 

raumliche Nahe von kaiserzeitlichen und vblkerwanderungszeitlichen Grabern in Magde

burg-Neustadt (Abb. 1,12) oder Schonebeck (Abb. 1,22) nahrt diese Annahme, ohne dab sie 

sich konkretisieren la£t. Das gilt auch fur das Graberfeld von Gubs (Abb. 1,28), das nicht 

vollstandig gegraben ist, denn hier fand sich unter den Korpergrabern auch ein Brandgrab 

des 3. Jh. Der Fundplatz von Farsleben (Abb. 1,1) barg Bestattungen des 3. bis 7. sowie des 

9. Jh. Hier vermutete Schmidt (1961, 78) zeitgleiche Brand- und Korpergraber in seiner Zeit- 

gruppe Ila (450-480). Im Gegensatz zu den bisherigen Forschungsansatzen kann also ein 

Nebeneinander von Brand- und Korpergrabern wahrend des 5. bis 6-/7. Jh. nicht ausge- 

schlossen werden, so wie Ludowici (1997,117-123; Gall 2000) birituelle Graberfelder fur 

diese Zeit auch im Braunschweiger Land belegen konnte.

Unter den Funden iiberwiegt Keramik, deren Formen typisch sind fur Schmidts (1976) 

Gruppe II (450-525) und Illa (525-560). Eine Ausnahme bildet ein Solidus des Zeno 

(474-491) (Abb. 2,19), ein Einzelfund aus dem 19. Jh., dessen Fundplatz innerhalb der Stadt 

Magdeburg nicht mehr feststellbar ist, und ein Tremissis Justinians I. (527-565) (Abb. 2,13), 

ebenfalls aus Magdeburg. Wenn grbhere Graberfeldausschnitte (Schonebeck [Abb. 2,22]; 

Gubs [Abb. 2,28]) vorliegen, stammen die jiingsten Bestattungen aus Schmidts Gruppe Illa 

(525-560). Ostelbisch tauchen schliehlich jiingere Varianten des Prager Typs (Donat 2000, 

226 Anm. 45) als Zeugnisse der slawischen Landnahme auf (Abb. 2,24-26; 28; 30). Westel- 

bisch hingegen kdnnen mit dem Graberfeld von Farsleben (Abb. 2,1) bzw. dem Einzelfund 

aus Bleiche (2,3) auf der niederen Borde noch zwei germanische Fundplatze aus der zweiten 

Halfte des 6. und des 7. Jh. nachgewiesen werden (von Freeden 2000,98-102). Nach 

momentanem Forschungsstand kdnnen westelbische Fundorte der zweiten Halfte des 6. 

und 7. Jh. nur uber einzelne Fremdgiiter erfaht werden Siidlich der Magdeburger Altstadt, 

aus dem heutigen Stadtteil Fermersleben, stammt ein weiterer Import dieser Zeit: die fran- 

kische Amulettkapsel aus den Magdeburger Elbauen (Lies 1976, 238 ff. Abb. 1) wird hier 

nochmals mit neuen Erkenntnissen im Kontext der Siedlungsgeschichte vorgestellt.

Im Magdeburger Raum bauen Kieswerke zwischen Elbe und Steilufer grohflachig 

Fluhablagerungen zur Baustoffgewinnung ab. Im Siidosten Magdeburgs (Stadtteile Salbke 

und Fermersleben) kamen von 1938 bis 1980 durch den Abbau der Schotter bis zum 

anstehenden Buntsandstein in einer Tiefe von 12 m ca. 160 Funde zu Tage (Lies 1948; 

Lies 1962; Lies 1963; Lies 1975; Lies 1976; Torbriigge 1970/71, 17; 22; 24; 27; 53; 56; 71; 

78 Abb. 2). Diese konnten jedoch nicht in ihrem Schichtzusammenhang geborgen wer

den, da Eimerkettenbagger von Land aus die Kiese unterhalb des Grundwasserspiegels 

abbauten. Aus Uberkornhalden ist das Fundmaterial ausgelesen worden. Seine Herkunft 

laht sich daher nur ungefahr nach dem Voranschreiten des Kiesabbaus feststellen. Eine 

vollstandige Aufarbeitung der archaologischen Kiesausbeute steht noch aus.
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In den nun vorgestellten Abbauflachen von Magdeburg-Fermersleben zeichnet sich 

ein verstarkter Fundanfall von unsystematisch geborgenen Objekten im wesentlichen 

an zwei Stellen ab, die ca. 2,8-3 voneinander entfernt liegen (Abb. 3)10. Wie die nbrd- 

lich von Magdeburg gelegenen Kieswerke sind auch hier die Fundstellen entweder an 

eine FluEmtindung oder an das Ufer von Altlaufen gebunden (Lange/Weber 1991,14E). 

Im friihen 11. Jh. bahnte sich die Elbe ein neues Strombett und wich nach Osten aus, 

wobei der alte FluElauf mil Schwemmsanden aufgefiillt wurde (Lies 1963,116). Wahr- 

scheinlich wurden die Funde durch von den Hangen herabflieEendes Wasser oder vom 

Auebereich verschwemmt (Torbriigge 1970/1971,271.). Verschiedentlich stieE man auf 

Siedlungsfunde (Scherben, Holzer, Skelettreste), die belegen, dab die Auenlandschaften 

zu bestimmten Zeiten eine intensivere Nutzung erfahren haben: im friihen und spiiten 

Neolithikum, in der jiingeren Rbmischen Kaiserzeit, im Friihmittelalter sowie im Hoch- 

und Spatmittelalter (Abb. 4). DaE sich hiermit eine Besiedlungsgeschichte der Auen 

widerspiegelt, wird deutlich mit Funden aus den nbrdlich von Magdeburg gelegenen 

Kieswerken, wo iiberwiegend eine zeitgleiche Nutzung bzw. Lucke in den Siedlungsresten 

nachweisbar ist (Lange/Weber 1991,18f.). Die Metallfunde der Bronzezeit sind in ihrer 

Zusammensetzung als Opferfunde zu interpretieren. Netzsenker wie auch Mahlsteine 

kbnnen Zeugnisse des Schiffsverkehrs sein, die letzteren gehen mdglicherweise auf 

Transportverluste zuriick (Torbriigge 1970/1971, 52 f. Anm. 264).

Im Bereich der nbrdlich gelegenen Stellen 3 und 4 fanden sich iiberwiegend Funde der 

jiingeren Romischen Kaiserzeit sowie des Mittelalters. Herausragend sind die Metall

funde: Pferdetrensen (Pauli/Wilbers 1985; Wilbers-Rost 1995, 69; 119; 184), eine bronzene 

Kelle (Lies 1975, Taf. 2,e.f) sowie ein Westlandkessel (Lies 1963,109; 112 Abb. 8) des 3. und 

4. Jh. n. Chr., die als FluEopfer gedeutet werden11.

Ein alter Elbearm mit einer Uferbefestigung aus angespitzten Pfahlen und Bruchstei- 

nen wurde hier angeschnitten. In ihrem Bereich lag ein mittelslawisches Standbodenge- 

faE vom Utzer Typ mit horizontalem Kammstrichmuster (Lies 1975,4k Abb. 3c; Brach- 

mann 1978,43-57). Aus dem Jahre 1105 stammt die erste schriftliche Erwahnung einer 

Fahre zum gegeniiberliegenden Prester (Abb. 2), einem weit in die FluEniederung rei- 

chenden Sporn (Claude 1972,389; Lies 1976,237 Anm. 2). Lesefunde von dort datieren 

friihestens in diesen Zeithorizont (Corpus 1973, Nr. 27/166). Seit dem Spatmittelalter iiber- 

lieferte Verkehrswege gehen hier Richtung Osten. Sowohl die gegeniiberliegende Lage 

der Fundstellen 2/3 bzw. 4 wie auch die angefiihrten Indizien sprechen fur einen langer 

genutzten Uferplatz an einer wichtigen Verkehrsverbindung zur Uberquerung der Elbe. 

Die Besiedlung der FluEauen oder der Uferterrasse ist keine Ausnahme, denn westelbisch 

existiert ein dichtes Netz von Fundstellen entlang des Stromes. Auch iiberrascht die An- 

lage von Graberfeldern oder Siedlungen in den Elbauen nicht, wie das vblkerwanderungs- 

zeitliche Graberfeld von Gubs (Abb. 2,28) oder die kaiserzeitlichen (Gosch 1973) und friih- 

mittelalterlichen Grubenhauser von Magdeburg-Cracau (Abb. 2,17) belegen. Fur die 

Siedlungsstellen zog man hbher gelegene Talsandinseln im FluEtal vor (Gosch 1972, 32). 

In Fermersleben und Salbke laEt sich die urspriingliche Situation durch Ausgrabungen

10 Zwischen den Konzentrationen treten ebenfalls 11 Weitere Beobachtungen und SchluSfolgerungen 

noch einzelne Funde auf, die nicht in der Tabelle bei Lies 1975,4E

Abb. 3 beriicksichtigt sind.
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Abb. 3 Fundstellen in Magdeburg-Salbke (Nr. 1) und Fermersleben (3-4). Die verlandeten Elblaufe bestanden 

teilweise bis in das 18. Jh.

nicht mehr konkretisieren, da der Kies in Fermersleben abgebaggert ist und zwischen- 

zeitlich bier Seen angelegt sind.

Angesichts der fruhmittelalterlichen Fundplatze von Magdeburg und Umgebung fallt 

der Fund einer bronzenen Amulettkapsel vom Typ Gumbsheim (Abb. 5b) in Magdeburg- 

Fermersleben (Abb. 3, Stelle4) auf. Die Kapsel besteht aus zwei kurzen gleich groEen 

Zylindern mit einem Durchmesser von 4,8 cm, die durch einen innen liegenden Blech- 

streifen zusammengehalten werden. An der Wandung parallel zur Zylinderachse fand 

sich ein Scharnier mit Aufhangevorrichtung, an der eine Kette mit sechs Stabgliedern 

befestigt ist. Unter den wenigen verzierten Kapseln dominieren Kreuz- und geometri- 

sche Muster, wie bei dem Magdeburger Exemplar, das einen Dekor aus konzentrisch 

angelegten Kreisaugen- und Dreieckspunzen tragt. Der Verbreitungsschwerpunkt der 

ca. 50 bekannten zylindrischen Kapseln, die in gut ausgestatteten Frauengrabern als Teil 

des Brustschmucks oder des Giirtelgehanges gefunden wurden, liegt im Mosel-Rheinge- 

biet, am Oberrhein und im Neckarraum (Abb. 6) (Schellhaas 1994, 76 Abb. rb; 78; 140f. 

Abb. 37; Koch 1994, 56 Abb. 78; 78 Liste5,25). Zeitlich taucht die Form Gumbsheim in 

der zweiten Halfte des 6. Jh. auf und laEt sich bis in die Mitte des 7. Jh. nachweisen.
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Abb. 4 Auflistung der »archaologischen Kiesausbeute« an den einzelnen Fundorten in Magdeburg-Salbke 

und -Fermersleben. Nah beieinander liegende Fundstellen sind zu einem Fundort zusammengefafit

Fundstellen der Kieswerke in Fermersleben und Salbke

Periode Nr. 1

Fundstelle I-V

Nr. 2

Fundstelle 2-3

Nr. 3

Fundstelle 1/4/5/6

Nr. 4

Fundstelle 7/8/9

Mittelpalaolithikum 1 Steinartefakt 3 Steinartefakte 2 Steinartefakte

Neolithikum 1 GefaE

1 Scherbe

4 Beile

1 Scherbe

1 Beil

mittlere/spate

Bronzezeit

3 Gefabe

5 Beile

2 Schwerter

1 Becken

1 Fibel

5 Schmuck

4 Gefabe 1 Halsring

1 Lanzenspitze

spate Bronzezeit/

jungere Eisenzeit

2 Schmuck

2 Gefafie

8 Scherben

Scherben

1 Schmuck

Eisenzeit

RKZ Scherben 3 Scherben

jungere RKZ 1 Becken 2 Gefafie

2 Scherben

2 rbm. Trensen

10 Gefafie

20 Scherben

1 rom. Trense

1 rom. Kelle

Fruhmittelalter 1 Gefafi 1 holzerne 

Schwertscheide ?

1 Amulettkapsel

Hoell und

Spatmittelalter

2 Gefafie

3 Scherben

2 Gefafie

3 Scherben

2 GcfaKc

11 Scherben

1 Gefafi

5 Scherben

nicht datierbar 5 Mahlsteine

2 Netzsenker

4 Holzstiicke

1 Netzsenker

1 Holzstiick

5 Knochen

1 Mahlstein

3 Holzstiicke

3 Mahlsteine

3 Sandsteinkeile

20 Holzstiicke

3 Knochen
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Abb. 5 Magdeburg-Fermersleben. Amulettkapsel und Geweihknochelchen. M. 2:3.

Schretzheim, Grab 26 datiert in Kochs (2000, 58) Stiddeutschland-Phase 6 (555 -580) und 

Andernach, St. Peter, Grab 111 in die erste Halfte bis Mitte des 7. Jh. (Oesterwind/Schafer 

1988,93 Abb. 9,2; Mussemeier u. a. 2003, 69b: Form S-Gla 2.2).

Die Amulettkapseln enthielten mehrfach kleine Perlen, Ringe oder Bleche, die in der 

bronzenen Kapsel bei jeder Bewegung ihrer Besitzerin klapperten. In der Magdeburger 

Kapsel fanden sich zwei grob geschnitzte konische Geweihknochen12 mit abgesetztem 

Kbpfchen (Abb. 5a). An der gegeniiberliegenden Seite ist ein Steg geschnitzt. Vergleich- 

bare Stiicke sind m. E. nicht bekannt13.

Bei einem Exemplar fallt eine relativ scharf umrissene weifie Kontur (Abb. 7) auf, die 

morphologisch nicht von der Grundstruktur der Oberflache abweicht. Die weibe Sub- 

stanz wirkt feinkbrnig und entspricht dem Bild eines aufgetragenen weihen Pigments. 

Nach Gutachten von Riederer (Berlin) und Pieper (Dusseldorf) sind die Begrenzungsli- 

nien so linear, dab sie sich als Auftrag von Buchstaben erklaren lassen. Pieper deutet das 

erscheinende Zeichen als Rest eines Christusmonogramms, das aus den griechischen 

Anfangsbuchstaben des Namens Christus X (chi) und P (Rho) gebildet wird14. Gleich 

zwei Christusmonogramme - in Kombination mit einer Runeninschrift - zeigt die Riick- 

seite des Spathamundbleches von Eichstetten am Kaiserstuhl (OpitzipSi; Martin 

1997, 501 Abb. 583). Wie bei dem Magdeburger Stuck sind die Zeichen nur fliichtig aus- 

gefiihrt und die Linienfiihrungen undeutlich. Beide Objekte belegen den Gebrauch des 

christlichen Zeichens im privaten, verborgenen Bereich, wo die Lesbarkeit - wie bei den 

Runeninschriften- nicht von vorrangiger Bedeutung ist.

12 Gutachten von R. Prilloff: aus Geweih vom Rot- 

hirsch oder Reh gefertigtes Artefakt, dessen Ober

flache durch Feuereinwirkung erheblich bescha- 

digt wurde.

13 In der Kapsel aus Sprendlingen fand sich eine kno-

chenahnliche Substanz, die sich nicht naher bestim-

men liefi. Zu Kapselinhalten zusammenfassend:

Schellhas 1994,95 Anm. 141; Warners 1995, 154k

14 P. Pieper, Heinrich Heine-Universitat Dusseldorf, 

und J. Riederer, Rathgen-Forschungslabor, Staatli 

che Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, 

sei fur ihre Untersuchungen herzlich gedankt.
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Abb. 6 Verbreitung der 

zylindrischen Amulett- 

kapseln.

Die Einbindung von Amulettkapseln in einen christlichen Kontext ist nicht wider- 

spruchslos hingenommen worden. In einer ausfiihrlichen Studie verdeutlichte Schell- 

haas (1994, 94k; ioof.; Riemer 1997,452k), dab es sich bei den Kapseln wahrscheinlich 

um urspriinglich heidnische Amulette gehandelt haben kdnnte, deren christlicher Bezug 

erst fur die zweite Halfte des 7. Jh. unstrittig anzunehmen ist. Warners sieht die mero- 

wingerzeitlichen Amulettkapseln als Zeugnisse eines im antiken Brauchtum verhafteten 

Christentums und interpretiert die Kapseln als Behaltnisse fur Reliquien. Gregor von 

Tours berichtet beispielsweise uber solche capsae mit Deckel fur Reliquien in Gestalt von 

Knochen, Steinen, »Staub« u. a., die ein Scharnier sowie einen Verschlub besaben und um 

den Hals getragen wurden (Warners 1995,154k; Warners 1999,440k). Durch das bei- 

nerne Amulett mit dem Chi-Rho-Dekor findet sich nun ein zwar verborgenes, jedoch ein- 

deutiges Bekenntnis zum Christentum, das in das letzte Drittel des 6. und in die erste 

Halfte des 7. Jh. datiert.

Schmidt (1961,171k) sah in seiner umfassenden Auswertung des mitteldeutschen 

Materials von 1961 das Braunschweiger Land und das Nordharzvorland bis zur Ohre als
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Abb. 7 Magdeburg-Fermersleben. Nahaufnahme und Umzeichnung des beinernen Amulettes mit 

Christusmonogramm.

dem Stammesverband der Thiiringer zugehbrig an. Nach seinen spater publizierten Aus- 

fiihrungen reichte das Thiiringerreich bis zum Havelgebiet, wobei er die Gruppen aus 

der Altmark, um Berlin und um Riesa als angegliederte Gruppen bezeichnete (Schmidt 

1979,272). Anhaltspunkte fiir eine sachsische Einwanderung sind laut Schmidt nach 

dem frankischen Sieg von 531 nicht feststellbar. Die politische Einbindung in das Franken- 

reich ist durch die Schriftzeugnisse belegt. »Frankische« Graberfelder Mitteldeutschlands 

dehnierte Schmidt durch seine Gruppe IV (600-710) mit dem Auftreten von Knickwand- 

tbpfen und bestimmten Gurtelgarnituren. Eine in das nbrdliche Harzvorland erfolgte 

sachsische Einwanderung brachte er mit den Korpergraberfeldern aus der zweiten Halfte 

des 7. Jh. in Verbindung (Schmidt 1980,431-434; Schmidt 1999, 362-366).

In den letzten Jahren zeigte sich durch die Arbeiten von Brieske (2001,270ff.; 280ff.), 

Ludowici (1999) und Siegmund (1999; 2000, 357), daE die Besiedlungsgeschichte des 

Elarzvorlandes zwischen dem 5. und 7. Jh. zu iiberdenken ist. Der momentane For- 

schungsstand liiEt sich dahingehend zusammenfassen, daE zwischen Oker und Elbe 

Regionalgruppierungen mit thtiringischen, kontinental-sachsischen und skandinavischen 

Einfliissen siedelten. In der naheren Umgebung Magdeburgs fand sich in Farsleben 

(Abb. 2,1) als Lesefund eine bronzene Fischfibel skandinavischer Herkunft (Abb. 8,1). Vom 

selben Fundplatz stammt eine sog. Dreirundelhbel (Abb. 8,2), die mehrfach in Uppakra 

(Scania, Schweden) (Hardh 2002,45 Abb. 6) vorkommt. Deutlich wird mit diesen Stricken 

die enge Bindung Skandinaviens zum mitteldeutschen Raum15. Schon Schmidt (1980,

15 In diesem Zusammenhang ist ebenfalls der Reiter- darstellung und Tierornamentik skandinavische 

stein von Hornhausen zu beachten, dessen Pferde- Parallelen besitzt und nach Bohner (1982, 109-116)
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Abb. 8 Farsleben, Ldkr. Ohrekreis. i Fischfibel;

2 Dreirundelfibel. M. 1:1.

431 f. Abb. 2) hat Fibeln und andere Gegen- 

stande benannt, deren Herkunft in Siidskan- 

dinavien zu suchen ist. Prazisiert wurde 

diese Zusammenstellung von Koch (1999, 

177-180; 189). Auf der Karte (Abb. 9) sind 

ihre Ergebnisse mit Neufunden aus der Alt

mark verzeichnet (Schafer u. a. 2002, 209 f. 

Abb. 8; 9). Die einfachen bronzenen Fibeln 

finden sich derart haufig, daE hier kein 

Handel, sondern die Einwanderung skan- 

dinavischer Siedler -weit nbrdlicher als 

bisher angenommen - entlang der Elbe bis 

zum Unstrut-Mundungsgebiet festgestellt 

werden kann, wobei die nordgermanischen 

Fremdobjekte im Elbe-Saalemtindungsge- 

biet erst seit der Mitte des 6. Jh. auftreten. 

Im Saale-Unstrut-Gebiet tauchten dagegen skandinavische Importfunde nicht als unechte 

Beigabe (d. h. als Tracht) auf (Werner 1973, 326f.; Aouni 1999, 37E), sondern als echte, 

wie beispielsweise das Trinkhorn aus dem Wagengrab von Erfurt-Gispersleben. Mbgli- 

cherweise hangt das Auftreten nordgermanischer Siedler im Elbe-Saalemiindungsgebiet 

mit den Ereignissen in der zweiten Halfte des 6. Jh. zusammen. Ob sie ein Vakuum full- 

ten, das nach dem Ende des Thiiringerreiches entstanden ist, kann in diesem Rahmen 

nicht geklart werden.

Friihestens in der Mitte, sicher im letzten Drittel des 6. Jh. trat im Saale-Unstrut- 

Gebiet frankische Drehscheibenkeramik auf, unter der sich mehrheitlich Knickwand- 

tdpfe und RbhrenausguEkannen befinden (Abb. 10)16. Der rillen- und stempelverzierte 

Knickwandtopf mit einschwingender Oberwand aus Eberstedt (Abb. 11,2) war mit 

einem Schildbuckel mit Spitzenknopf, konischer Haube und bronzeplattierten flachen 

Nieten vergesellschaftet, die eine Schwerpunktdatierung in das zweite Viertel bis in die 

Mitte des 6. Jh. nach rheinischer Chronologic nahelegen17. Der als Einzelfund geborgene 

Knickwandtopf mit rillenverzierter gerader Oberwand aus Allstedt-Sangerhausen (Abb. 

11,3) gehbrt zu einem Typ der im frankischen Rheinland im letzten Viertel des 6. Jh. auf-

vermutlich von einem nordgermanischen 

»Meister« ausgefiihrt wurde. Helgesson (2002, 9) 

fuhrte in seinem Vortrag auf dem 53. Sachsensym- 

posium in Schwerin (2002) aus, da li ein Austausch 

von Handwerkern stattfand. Resultat waren Fibel 

formen, die sowohl skandinavische wie thiiringi- 

sche Elemente aufwiesen.

16 Will2002,164 f.; 173 Liste 3. Will definiert eine 

weitere Gruppe, sog. Knickwandtopfe mit ein

schwingender Oberwand, deren typologische 

Ansprache m. E. problematisch ist. Mit Ausnahme 

des Gefafies von Eberstedt (Will 2002, Liste 3,1) 

stehen die aufgefiihrten GefaEe eher den Schalen- 

urnen der Volkerwanderungszeit nahe als Knick- 

wandtopfen mit einschwingender Oberwand (vgl. 

Wieczorek 1987, 364-383). Fur die sog. Gruppe 

»Typische Knickwandtdpfe« kommt Will zur glei- 

chen Datierung wie Verf.

17 Miissemeier u. a. 2003, 58 (Knickwandtopf 

KWTiB);52 (Schildbuckel S-SBU3).
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Abb. 9 Verbreitung von Trachtgegenstanden und anderen Funden skandinavischer Herkunft, 

• echte Beigabe, ▲ unechte Beigabe (Liste 2).

tritt18. Bilzingsleben Grab 15 (Abb. 11,4) weist einen Knickwandtopf mit Wellenbanddekor 

auf, der aufgrund der Vergesellschaftung mit einer engzellig cloisonnierten Scheibenfibel 

in das letzte Viertel des 6. Jh. datiert19. Lokale Imitationen frankischer Knickwandtbpfe 

sind nicht ausgeschlossen20. Ihr Vorkommen steht fur eine verstarkte frankische Ein- 

fluBnahme, die erst eine Generation nach dem Sieg iiber das thiiringische Kbnigreich im

18 Schmidt 1975, Taf. 105,2; Miissemeier u. a. 2003, 

59b (KWT3A mit gerader Oberwand und Rillen- 

verzierung).

19 Schmidt 1975, Taf. 29,3b; Koch 2000, 46 (Code

X31, SD-Phase7).

20 Schmidt 1965/66,198-206. - Will 2002,164 b; 173 

Liste 2. In seiner Gruppe »Den Knickwandtopfen 

nahestehende Gefafie (abweichende Verzierung 

und Form)« finden sich mit Ausnahme von 

2,5-6/9/15 nur Varianten lokaler Gefafiformen.
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Abb. 10 Verbreitung von Knickwandtbpfen und RbhrenausguBkannen im Saale-Unstrut-Gebiet (Liste 3), 

• 1-2 Exemplare, • 3-5 Exemplare.

Jahre 531 fafibar wird. Auch im nbrdlichen Harzvorland21 sind frankische Knickwand- 

topfscherben entdeckt worden. Aus der bei Quedlinburg gelegenen Wiistung GroR Orden 

stammt eine Randscherbe mutmafilich eines Knickwandtopfes mit Wellenbandverzie- 

rung (Abb. 11,1). In einer Zusammenstellung sachsen-anhaltischer Funde aus dem Besitz 

des Braunschweigischen Landesmuseums ist im Nordharzvorland ein weiteres Exemplar 

entdeckt worden. Leider handelt es sich bei dem Gefafi aus Egeln, Ldkr. Aschersleben- 

StaRfurt (Liste 3,6), um einen verschollenen Altfund.

21 Die von Will (2002, 172 Liste 1,12; 173 Liste

2,12/16) aufgefuhrten Exemplare aus dem nbrd

lichen Harzvorland sind m. E. keine frankischen 

Knickwandtbpfe bzw. ihnen nahestehende Gefafie.
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Abb. 11 Knickwandtbpfe: 1 Quedlinburg-Grob Orden; 2 Eberstedt; 3 Allstedt; 4 Bilzingsleben, Grab 15. 

Liste 3,274/5/9. M. 114.

Im Gegensatz zum Saale-Unstrut-Gebiet ist das nordliche Harzvorland aufgrund der 

problematischen Fundlage -meist unpublizierte Einzelfunde bzw. grbfiere Komplexe- 

im 7. Jh. schwierig zu beurteilen (Abb. 12). Angesichts dieser Quellenlage ist das verhalt- 

nismahig zahlreiche Vorkommen von Trachtgegenstanden frankisch-alemannischer Her- 

kunft schon iiberraschend (Liste 4,2/3/6710/13). Neben dem unten aufgefiihrten Tracht- 

zubehdr sei auch auf die mutmahlich frankische Keramik (Abb. 10) verwiesen. Leider 

handelt es sich -abgesehen von dem im Braunschweiger Land gelegenen Tumulus von 

Klein-Vahlberg (Ludowici 1999,142; Ludowici2001) (Abb. 12,6)- nur um Lesefunde. 

Die um 600 verstorbene Dame aus dem Grabhiigel von Klein-Vahlberg besah eine bron-
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zene Wadenbindengarnitur mit vergoldeten Riemenzungen, wie sie in hochrangigen 

Frauengrabern des Frankenreiches vorkommen. Ebenfalls in das spate 6. Jh. bzw. um 

600 datieren die in Bronze imitierten engzellig cloisonnierten Scheibenfibeln von Bleiche 

und Farsleben (Abb. 12,2.3). Sicherlich aus dem Besitz einer sozial hbherstehenden Dame 

stammt eine goldene Filigranscheibenfibel mit antiker Gemme und stilisierten Insekten 

in Zelltechnik (Abb. 12,12; 13) aus der Wiistung Grob Orden bei Quedlinburg. Anhand 

des Verbreitungsschwerpunktes von Scheibenfibeln mit filigranverzierten und cloison

nierten zungenfbrmigen Kreuzarmen konnen die zugehdrigen Werkstatten im Gebiet 

zwischen Niederrhein und Mosel lokalisiert werden. Zeitlich sind die Stiicke der Mitte 

und dem dritten Viertel des 7. Jh. zuzuordnen (Koch2000, 190 f.).

Wie die Amulettkapsel von Magdeburg-Fermersleben (Abb. 12,13) zeugen die aufge- 

fiihrten Trachtbestandteile aus dem Randgebiet des Merowingerreiches von iiberregio- 

nalen Verbindungen in den frankisch-alemannischen Raum. Nach den Grabfunden in 

ihrem Herkunftsgebiet waren sie dort z.T. im Besitz sozial hbherstehender Damen. Den 

Grabhiigel von Klein-Vahlberg deutet Ludowici (1999,142 ff.) als eine exklusive Familien- 

sepultur der Oberschicht. Die Siid-Nord-Ausrichtung des Leichnams, eine nachfolgende 

Brandbestattung und die Wahl eines vorgeschichtlichen Grabhiigels lassen eine enge 

Bindung zu nordwestdeutschen »sachsisch« gepragten Personenverbanden erkennen. 

Eine Reihe ahnlicher Bestattungen in vorgeschichtlichen Grabhiigeln bringt Ludowici 

(1999,144-152) in Verbindung mit Angehbrigen und Nachkommen der sachsischen Ober

schicht, die nach Widukind von Corvey an der Eroberung des Thiiringerreiches beteiligt 

waren und fur ihren Dienst mit Landereien aus den Gebieten nbrdlich der Unstrut ent- 

lohnt wurden (Grahn-Hoek 2002, 60-67). hn Laufe des 7. Jh. Rnden sich schlieElich Graber- 

felder mit charakteristischen »sachsischen« Bestattungssitten22.

Wie Ludowici bereits fur die Verstorbene von Klein-Vahlberg darlegte, hoben sich die 

Besitzerinnen von Trachtbestandteilen frankisch-alemannischer Herkunft sichtbar von 

der lokalen Bevblkerung ab. Die Amulettkapsel von Magdeburg-Fermersleben war auEer- 

dem ein bewuEtes Bekenntnis der Tragerin zum christlichen Glauben in einem heidni- 

schen Umfeld. Dies kann auch fur die Goldscheibenfibel von Groh Orden (Abb. 13) mit 

ihrem deutlich sichtbaren Kreuzsymbol gelten. Die Fibel wurde 1880 im Bereich des 

Kirchfriedhofs einer mittelalterlichen Wiistung entdeckt. Laut Aussage des damaligen 

Ausgrabers lag sie in einem Grab, das zu einem unter dem mittelalterlichen Friedhof 

gelegenen Graberhorizont des 7.-9. Jh. gehdrte (Schirwitz i960, ioff.; Schmidt 1976,118; 

Schmidt/Schiffer 1983; Sailer 1997, 257). Die Wiistung, die schon eisenzeitliche und kai- 

serzeitliche Besiedlungsspuren aufwies, ist in den Traditiones Fuldenses, die vermutlich 

in die ersten beiden Jahrzehnte des 9. Jh. datieren, als Besitz der sachsischen Adelssippe 

der Billunger aufgefiihrt23. Auf einer Anhdhe westlich des Ortes liegt das karolingerzeit- 

liche Graberfeld Bockshornschanze.

22 Schmidt 1980,432-441. Ob ausschlieElich sachsi- 

sche Einwanderer diese Graberfelder anlegten, ist 

m. E. zu iiberdenken. Mbglicherweise handelt es sich 

um die einseitige Widerspiegelung eines Quellen- 

standes. Einerseits ist kein Fundplatz vollstandig 

ergraben, andererseits gibt es mit Farsleben und 

Deersheim-Bexheim »kontinuierlich« belegte 

Nekropolen (Liste 4,2/8).

23 Traditiones et Antiquitates Fuldenses, hrsg. von 

E. F. J. Dronke (Neudr. 1844, Osnabrtick 1966) 98, 

cap. 41. Allerdings kann es sich auch um den Ort 

Klein Orden handeln. Fur die Quellenangabe sei 

M. Hardt, Leipzig, herzlich gedankt.
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Ludowici konnte belegen, dab Angehdrige sachsischer Personenverbande nach dem 

Ende des Thuringerreiches als frankische Parteiganger in den Gebieten nordlich der 

Unstrut saEen. Verf. mochte die frankischen Trachtgegenstande von Magdeburg-Fer- 

mersleben und GroE Orden dahingehend zur Diskussion stellen, dais diese Ausdruck 

einer engen Bindung zum Merowingerreich sind und nicht uber Handel, sondern perso- 

nengebunden in das Nordharzvorland gelangten. So erscheint der fruhe Nachweis des 

christlichen Glaubens denkbar. Diese Bindung, die ihren Anfang bei der Zerstbrung des 

Thuringerreiches nahm, rib durch die Nahe zum nun frankisch gepragten Saale-Unstrut- 

Gebiet nicht ab. In den Schriftquellen zeigt sich dies in den immer wieder erfolgten 

Kriegsziigen der Merowinger, die den Charakter von Strafexpeditionen besaEen. Von 

den Karolingern fortgesetzt weiteten sich diese Kampagnen unter Karl dem Groben zu 

den Sachsenkriegen (772-804) aus, von denen das Harzvorland vergleichsweise selten be-
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Abb. 13 Quedlinburg- 

Groft Orden. Filigran- 

scheibenfibel.

troffen war. Die Ostfalen unter ihrem Anfiihrer Hessi hatten sich bereits 775 ohne Kampf 

unterworfen und kooperierten mit dem Frankenkbnig (Steinmetz 1998, 10-16; Patzold 

2002, 15 f.). SchlieElich vermuten Historiker, dafi zwischen dem sachsischen und mero- 

wingisch-karolingischen Adel bereits vor dem 9. Jh. intergentile Verbindungen bestanden, 

die sich allerdings quellenkundlich nicht nachweisen lassen (Warnecke 1999, 351 f.).

Die fnihmittelalterlichen Fundstellen des Magdeburger Raumes setzen sich iiberwie- 

gend aus Lesefunden und nur in Einzelfallen aus kleinen Graberfeldausschnitten zusam- 

men. Ihre konzentrierte Lage am Terrassenrand der Elbauen zeigt jedoch, daE bei der 

Wahl des Siedlungsplatzes -wie auch in den folgenden Jahrhunderten- die Anbindung 

an den Strom gesucht wurde. Wie die gegeniiberliegenden Fundstellen an einem heute 

verlandeten Elbarm in Magdeburg-Fermersleben nahelegen, war hier anscheinend eine 

Furt oder Fahrverbindung, die schlieElich seit dem friihen 12. Jh. urkundlich belegt ist. 

Aus der zweiten Halfte des 6. und 7. Jh. sind westelbisch nur wenige Einzelfunde belegt, 

die sich ausnahmslos als Fremdgiiter erweisen. Mbglicherweise handelt es sich um ein 

Quellen- bzw. Datierungsproblem, d. h. die Graber entziehen sich aufgrund der Brandbe- 

stattungssitte dem archaologischen Nachweis bzw. der einheimische Fundstoff kann 

nicht datiert werden.

Die Fremdgiiter im Magdeburger Raum - skandinavisches und ostfrankisches Tracht- 

zubehdr- sind keine Einzelfalle im nbrdlichen Harzvorland. Das Vorkommen franki- 

scher und nordgermanischer Produkte im nbrdlichen Harzvorland und Elbe-Saalemiin- 

dungsgebiet beruhte in der Regel nicht auf Handel, sondern auf Mobilitat von Personen 

- vermutlich angestoEen durch den Sieg der Franken fiber die Thiiringer im Jahre 531.
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Einfaches bronzenes Trachtzubehor aus der zweiten Halfte des 6. Jh. belegt die Anwe- 

senheit nordgermanischer Siedler auch nach der Unterwerfung Thiiringens. Das Saale- 

Unstrut-Gebiet geriet unter frankische Herrschaft, wahrend nach momentanem For- 

schungsstand fur das nordliche Harzvorland anzunehmen ist, daE zumindest die 

ansaEige Fiihrungsschicht enge Verbindung zu den Franken aufnahm. Nach Ludowici 

(1999,152) handelt es sich um sachsische Personengruppen, die nach Widukind von 

Corvey an der Unterwerfung der Thiiringer beteiligt waren und als Lohn die Gebiete 

nbrdlich der Unstrut bekamen. Diese intergentilen Beziehungen dauerten anscheinend 

bis in die Zeit Karls des GroEen an, als sich die Ostfalen zu Beginn der Sachsenkriege 

kampflos unter seine Herrschaft begaben.

Summary

Merovingian imports from the Magdeburg area - in search of traces of the 

pre-Carolingian settlement

The early medieval sites of the Magdeburg area consist predominantly of chance finds 

and only in isolated cases derive from parts of small cemeteries. The concentration of 

sites along the edge of the Elbe meadow terrace shows however, as in the following cen

turies, that in the choice of settlement site access to the river was sought-after.

For the site of Magdeburg-Fermersleben the proximity to a ford or ferry crossing, 

which is documented since the 11th century, appears to have been the decisive factor for 

its location. It is possible that river offerings took place here in the later Roman Period. 

From the second half of the sixth and the seventh century west of the Elbe only very few 

artifacts have been found, all of which are foreign goods. This is possibly due to a pro

blem of sources or dating, which means, that the indigenous material cannot be chrono

logically ordered, as is also the case for instance with the ceramics from the Early Medie

val ditches from the Cathedral Square in Magdeburg. The foreign goods in the Magdeburg 

area - Scandinavian and east Franconian dress accessories - are not unique in the nor

thern Harz foreland. As a rule, the occurrence of Franconian and north Germanic pro

ducts in the North Harz foreland and the area of the confluence of the river Saale in the 

Elbe, does not result from trade but instead from the mobility of people - presumably 

prompted by the victory of the Franks over the Thuringians in 531. Simple bronze dress 

accessories from the second half of the 6th century prove the presence of north Germa

nic settlers even after the submission of Thuringia. The Saale Unstrut area fell under 

Franconian rule, whilst according to the present state of research for the North Harz fore

land it can be assumed, that at least the local ruling class established close connections to 

the Franks. Following Ludowici (1999,152) it concerns groups of Saxon people, who 

according to Thietmar of Merseburg were involved in the submission of the Thuringians 

and gained the area north of the Unstrut as a reward. These noble interrelationships 

apparently lasted until the time of Charlemagne, when the Eastphalians went peacefully 

under his rule at the beginning of the Saxon wars.
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Liste i Fundstellen des 5.-8. Jh. im Magdeburger Raum (Abb. 2)

1. Farsleben, Ohrekreis, Fdpl. 17, Graber und Einzelfunde: Rempel 1966, 89 Nr. 30; 

Schmidt 1976, 43 f. Nr. 195; Corpus 1973, Nr. 26/17-19; von Freeden 2000, 99 ff.

2. Farsleben, Ohrekreis, Fdpl. 9, Einzelfunde: Schmidt 1976, 44 Nr. 196.

3. Bleiche, Ldkr. Ohrekreis, Fdpl. 1, Einzelfunde: Schmidt 1976, 42 f. Nr. 194; Corpus 

1973, Nr. 26/11; von Freeden 2000, 99 ff.

4. Elbeu-Hildagsburg, Ohrekreis, Siedlungsbefund: Corpus 1973, Nr. 26/14.

5. Groh Ammensleben, Ldkr. Ohrekreis, Fdpl. 1, Siedlungsbefund, Einzelfunde: 

Schmidt 1976, 44 Nr. 197.

6. Klein Ammensleben, Ohrekreis, Fdpl. 5, Grab: Schmidt 1976, 44 Nr. 198.

7. Barleben, Ohrekreis, Graber: Rempel 1966, 88 f. Nr. 28; Corpus 1973, 26/3, 

Nr. 26/10.

8. Barleben, Ohrekreis, Fdpl. 19, Einzelfunde: unpubliziert (KHM 76:229, 76:382); 

Schmidt 1976, 42 Nr. 193.

9. Dahlenwarsleben, Ohrekreis, Graber: Corpus 1973, Nr. 26/13.

10. Niederndodeleben, Ohrekreis, Graber: Weber 1993.

11. Magdeburg-Neustadter See, Einzelfunde: Lies/Lange 1978, 104 (KHM 65:112, 76:22).

12. Magdeburg-Neue Neustadt, Graber: Schmidt 1976, 26f. Nr. 149.

13. Magdeburg-Alte Neustadt, Rothenseer Strafie, Einzelfund: Tremissis Justinianus I. 

(527-565), Vs. Brustbild mit Diadem, Panzer und Mantel nach rechts, D N IVSTINI- 

ANVS P P AVG; Rs. Victoria m. Kranz u. Langkreuz nach rechts schreitend, VICTO

RIA AVGVSTORVM, 1,41 g, Magdeburger Generalanzeiger 09.01.1938, Bestimmung 

durch R. Laser (frdl. Hinweis von G. Bdttcher).

14. Magdeburg-Altstadt/Domplatz (Nickel 1965/66; Nickel 1973).

15. Magdeburg-Fermersleben, Fdpl. 3, Einzelfunde: unpubliziert (KHM 77:403).

16. Magdeburg-Fermersleben, Fdpl. 4 (Abb. 5/7), Einzelfunde: Lies 1976, 238 ff. 

Abb. 1; 2; 241.

17. Magdeburg-Cracau, Ostfriedhof, Siedlungsbefund: Gosch 1972, 31-35; 

Corpus 1973, Nr. 27/163.

18. Magdeburg-Cracau, Ernst-Grube-Stadion, Einzelfunde, Siedlungsbefund: 

Corpus 1973, Nr. 27/164.

19. Magdeburg, unbekannter Fundort, Einzelfund: Schmidt 1976, 26 Nr. 148.

20. Magdeburg-Salbke, genaue Fundstelle unbekannt, Einzelfund: unpubliziert 

(KHM 7i:95a-b).

21. Welsleben, Ldkr. Schonebeck, Graber: Rempel 1966, 173; Corpus 1973,

Nr. 28/112.

22. Schonebeck, Ldkr. Schonebeck, Fdpl. 1, Graber: Schmidt 1976, 30-35 Nr. 164.

23. Schdnebeck-Salzelmen, Ldkr. Schonebeck, Einzelfunde: unpubliziert 

(KHM 77:171).

24. Wahlitz, Ldkr. Jerichower Land, Einzelfund: unpubliziert (KHM 70:37).

25. Menz, Ldkr. Jerichower Land, Fundstellen Nr. 11/12, Siedlungsbefund: 

Corpus 1973, Nr. 36/35.

26. Menz, Ldkr. Jerichower Land, Fundstelle Nr. 7, Einzelfunde: Corpus 1973, 

Nr. 36/33.
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27. Menz, Ldkr. Jerichower Land, Fundstelle Nr. 5, Einzelfunde: Corpus 1973, Nr. 36/32.

28. Gubs, Ldkr. Jerichower Land, Fdpl. 1, Graber: Schmidt 1976, 13 ff. Nr. 114.

29. Konigsborn, Ldkr. Jerichower Land, Grab: Schmidt 1976, 16 f. Nr. 117;

Corpus 1973, Nr. 36/26.

30. Heyrotsberge, Ldkr. Jerichower Land, Fdpl. 22, Siedlungsbefund: Schmidt 1976, 16 

Nr. 115.

31. Heyrotsberge, Ldkr. Jerichower Land, Fdpl. 22, Siedlungsbefund: Schmidt 1976, 16 

Nr. 116; Corpus 1973, Nr. 36/21.

32. Lostau, Ldkr. Jerichower Land, Brandgrab: unpubliziert (KHM 70:69).

Liste 2 Funde skandinavischer Herkunft in Mitteldeutschland (Abb. 11)

1. Uenglingen, Ldkr. Stendal: Schafer u. a. 2002, 209 f. Abb. 8-9.

2. Farsleben, Ohrekreis (Abb. 9): Schmidt 1976, 44 Taf. 167,lEa; Schmidt 1980, 

431 f. Abb. 2.

3. Deersheim, Ldkr. Halberstadt, Grab 9: Schneider, 1983, 75 ff. Abb. 74.

4. Lobnitz, Ldkr. AscherslebemStafifurt: Schmidt 1968, 48 ff. Abb. 2d.

5. Aderstedt, Ldkr. Bernburg: Schmidt 1976, 61 Taf. 44,3; Brieske 2001, 125 ff.

6. Wulfen, Ldkr. Kothen: Schmidt 1976, 85 Taf. 64,iEi-3; Schmidt 1980, 432 

Abb. 2,2-4.

7. Aken, Ldkr. Kothen: Schmidt 1976, 80 Taf. 61,2; Schmidt 1980, 432 Abb. 2,1.

8. Grobzig, Ldkr. Kothen: Schmidt 1976, Taf. 83A; Brieske 2001, 125 ff.

9. Wiedemar, Ldkr. Delitzsch: Schmidt 1976, 165 Taf. 203,1; Brieske 2001, 125 ff.

10. Osendorf, Ldkr. Halle, Grab 2-3: Schmidt 1976, 73 Taf. 175,7a.

11. Weihenfels, Ldkr. WeiEenfels: Koch 1999,189.

12. Lutzen, Ldkr. Weifienfels, Grab 2: Schmidt 1976, 125 Taf. 108,1b; Brieske 2001, 

125 ff.

13. Rathewitz, Burgenlandkreis, Grab 12: Schmidt 1976, 112 Taf. 97,2k

14. Erfurt-Gispersleben: Timpel 1980, 212 ff; 229 ff.

Liste 3 Fundstellen mit Knickwandtbpfen und Rohrenausguftkannen

1. Alach, Ldkr. Erfurt, Grab 14/81: Timpel 1990a, 136 Abb. 16,8.

2. Allstedt, Ldkr. Sangerhausen, Einzelfund: Schmidt 1976, 14 Taf. 105,2.

3. Arnstadt, Ilmkreis, Einzelfund: Schmidt 1970, 48 Taf. 42,6.

4. Bilzingsleben, Ldkr. Sommerda, Graber 6, 9, 15, 30, 47: Schmidt 1976, 50

Taf. 27,1b; 29,e; 29,3b; 30,2m; 32,2c.

5. Eberstedt, Ldkr. Weimarer Land (nach Will 2002, 173), Grab 1: Schmidt 1976, 169

Taf. 126,2b (unter Darnstedt, Ldkr. Apolda).

6. Egeln, Ldkr. Aschersleben-StaEfurt: Achner/Weber 1994, 57.

7. Elxleben, Ldkr. Sommerda, Grab 1: Schmidt 1970, 49 Taf. 43,3.

8. Griefstedt, Ldkr. Sommerda, vier Exemplare: Schmidt 1976, 170; Dusek 1999, 

169 (links).
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9. GroE Orden, Ldkr. Quedlinburg: Schmidt/Schiffer 1983, 204 Abb. 4.

10. Hardisleben, Ldkr. Sommerda, Grab 2/83: Timpel 1990a, 60 Taf. 83,17;

Timpel 1995, 24.

11. HaEleben, Ldkr. Sommerda, Graber 2, 5: Schmidt 1965/66, 199 Abb. 25 f.; Schmidt 

1970, 59 Taf. 52,1; 55,2i.

12. Lunstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Einzelfund: Schmidt 1976, 158 Taf. 122,3b.

13. Mittelhausen, Stadt Erfurt, Grab 5 (zwei Exemplare): Schmidt 1961 Abb. 11B;

Schmidt 1965/66, 294; Schmidt 1970, 59 Taf. 55,2i.

14. Mittelsommern, Unstrut-Hainich-Kreis, Graber 10/63, 27B: Schmidt 1965/66, 204; 

Dusek 1999, 169 (links).

15. Schafstadt, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Einzelfund: Schmidt 1976, 90 Taf. 70,46.

16. Schbnewerda, Kyffhauserkreis, Einzelfund: Schmidt 1976, 55 Taf. 168,3.

17. Seebach, Wartburgkreis, Einzelfund: Schmidt 1976, 151 Taf. 116,3b.

18. Sommerda, Ldkr. Sommerda, Grab 6: Schmidt 1970, 72 Taf. 68,2f.

19. Steinthaleben, Kyffhauserkreis, Graber 2, 6: Schmidt 1965/66, 204 Abb. 30a; 

Schmidt 1976, 56 f. Taf. 37,2^30.

20. Stotternheim, Stadt Erfurt, Graber 20/74, 21/74: Timpel 1995, 24 f.

Liste 4 Fundstellen des spaten 6./7. Jh. im nbrdlichen Harzvorland (Abb. 13)

1. Angern-West, Ohrekreis: Schmidt 1976, 38 Nr. 180.

2. Farsleben, Ohrekreis: Schmidt 1976, 43 f. Nr. 195.

3. Bleiche, Ohrekreis: Schmidt 1976, 42 f. Nr. 194.

4. Belsdorf, Bbrdekreis: Schmidt 1976, 41 Nr. 187.

5. Klein Denkte, Ldkr. Wolfenbiittel: Niquet 1980, 309 Abb. 6.

6. Klein-Vahlberg, Ldkr. Wolfenbiittel (Abb. 12): Ludowici 1999; Ludowici 2001.

7. Halberstadt-Wehrstedt, Ldkr. Halberstadt: Schmidt 1980, 434-437.

8. Deersheim-Bexheim, Ldkr. Halberstadt: Dresely/Schwarz 1998.

9. BerEel, Ldkr. Halberstadt: Schmidt 1976, 18 Nr. 126.

10. Quedlinburg, Ldkr. Quedlinburg: Schmidt 1976, 117 Nr. 324.

11. Quedlinburg-Badeborner Weg: Schmidt 1980, 437.

12. Quedlinburg/GroE Orden, Ldkr. Quedlinburg: Schmidt 1980, 118 Nr. 329 

(Abb. 14).

13. Magdeburg-Fermersleben: Lies 1976, 238 ff. Abb. 1 (Abb. 5).

14. Aderstedt, Ldkr. Bernburg: Schmidt 1976, 61 Nr. 229.

15. Friedeburg, Ldkr. Mansfelder Land: Schmidt 1976, 74 Nr. 263.

16. Siersleben, Ldkr. Mansfelder Land: Schmidt 1976, 71 Nr. 256.

17. Klostermansfeld, Ldkr. Mansfelder Land: Schmidt 1976, 70 Nr. 252.

18. Grobzig, Ldkr. Kothen: Schmidt 1976, 81 Nr. 275.

19. Chorau, Ldkr. Kothen: Schmidt 1976, 81 Nr. 272.

20. Susigke, Ldkr. Kothen: Haberstroh 2000, 258 Liste 1,15.
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