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Der frankische Friedhof in Oik, Krs. Trier-Saarburg

von

Siegfried Gollub

Im Zuge umfangreicher StraBen- und Briickenneubauten im Ortsbereich 

wurde in den letzten Jahren auch das Hanggelande in der Flur ,,Auf Besselt“ 

am Ostrand des Ortes und bstlich des Mohner Weges durchschnitten und z. T. 

abgetragen. Es handelt sich um das Gelande (Abb. 1), von dem schon seit 1919 

ein frankischer Friedhof bekannt ist, uber dessen genauere Lage, GrbBe und 

zeitliche Stellung bisher aber nur sparliche Angaben vorliegen1. 1970 und 

1971 gelang es nun, bei den ersten und groBen Vorarbeiten fur den Bau der 

hier quer durch das Gelande geplanten UmgehungsstraBe eine Reihe von 

Grabern aufzudecken und zu untersuchen2. Leider waren sie z. T. schon stark 

gestort. Von Grab 13 z. B. waren Fundsituation und GrabgroBe nicht mehr zu 

klaren, und von Grab 17 konnten lediglich Gelandelage und zwei Fundstiicke 

vom ehemaligen Inventar mit einiger Sicherheit festgestellt werden. Eine Un- 

tersuchung der benachbarten Gelandestreifen erwies sich zunachst aus tech- 

nischen Griinden als unmoglich. Erst im Juli und August 1972 bot sich dann 

hierfiir eine giinstige Gelegenheit. Im groBen und ganzen wird nun wohl der 

Umfang des Friedhofs erfaBt sein. Vollstandige, flachige Abplanierungen im 

Westteil bis zur alten Steinbruchkante und zur projektierten Abfahrt von der 

Mohner StraBe (nach Windmuhle) und im Norden und Nordosten im Bereich 

der neuen UmgehungsstraBe (Abb. 2) ergaben jedenfalls keinerlei Anhalts- 

punkte fiir Grabanlagen. Fraglich bleibt lediglich die Ausdehnung nach Sii- 

den, da die genaue Lage der hier 1919 im Steinbruchgelande entdeckten zehn 

Graber nicht bekannt ist. Der in Frage kommende Gelandestreifen diirfte 

aber nach den heute noch erkennbaren Abbauspuren bis zu 10—15 m siidlich 

der jetzigen Abbruchkante gereicht haben. Die fiir den Friedhof benutzte 

Flache hatte demnach rund eine GroBe von 50 X 70 Metern.

Die Untersuchungen im Friedhofsbereich erbrachten insgesamt noch 27 

Grabanlagen. Hinzu kommen die Nachbestattungen in den Grabern 4, 6, 10, 

21, 22—23 und eine wahrscheinlich weitere Bestattung (Doppelbestattung?) in 

Grab 13. Wieviele Graber der Friedhof urspriinglich besaB, ist allerdings nur 

schwer abzuschatzen. Zwischen den Grabern 16 und 20 war das Gelande 

schon weitgehend abgetragen und schwer zerstort —- es liegen aber hier eini- 

ge Streufunde vor — desgleichen im nordlichen und bstlichen Teil. Bei einer 

ehemals einigermaBen regelmaBigen Belegung sind hier etwa 30—50 Graber

1 K. Bbhner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes. Germ. Denkm. d. 

Volkerwanderungszeit Ser. B, Bd. 1, 1958, 2. Teil, 103; J. Steinhausen, Ortskunde 

Trier-Mettendorf, 1932, 244.

2 Rechtzeitige Mitteilung erfolgte dankenswerterwei.se durch Ing. R. Resch, Stra- 

Benbauamt Trier; die Untersuchungen fiihrten zuerst F. Badry und H. Oberbeck durch, 

dann G. Brenner mit Vert.; Fotos: H. Thornig; Plane: G. Brenner; Zeichnungen und Re- 

konstruktionen: L. Dahm.

dankenswerterwei.se
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Abb. 1 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Lage des frankischen Friedhofs
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Abb. 2 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Graberplan und neue StraBenfiihrung,  = bei- 

gabenlose Graber

zuzurechnen. Zusammen mit den 1919 zerstbrten Anlagen, mit den Nachbe- 

stattungen und den tibrigen spateren Beisetzungen kann der Friedhof 80—90 

Bestattungen umfaBt haben.
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Zum Grabbau ergaben die Untersuchungen nur wenig Neues. Die meisten 

Graber waren auf Grund ihrer flachen Lage im Oberbau zerstort. Die Grab- 

einfassungen bestanden durchschnittlich aus Trockenmauerwerk, zu dem der 

anstehende sehr briichige, verwitterte und meist kleinplattige obere Muschel- 

kalk verwendet wurde. In einigen Fallen (Grab 3, 10, 21a, 26) sind auch senk- 

recht gestellte Flatten verwendet worden (Abb. 3). Lediglich Grab 20 war 

mit seiner unteren Partie in den anstehenden Fels eingehauen.

Reste oder Spuren von Holzsargen oder Totenbrettern waren auBer in 

Grab 8 nicht nachzuweisen. Es fehlten auch die fur Sarge typischen eisernen 

bandfbrmigen Beschlage, die z. B. im Friedhof von Schankweiler mehrmals 

gefunden wurden3. Vielleicht deuten aber Einzelnagelfunde aus Grab 11 dar- 

auf hin.

Aus den alten Berichten fiber die 1919 gefundenen Graber ist zu entneh- 

men, daB die einzelnen Grabanlagen zumeist mit Steinplatten abgedeckt wa

ren, die, wie der Befund in Grab 10 andeutet, in Fallen von Nachbestattun- 

gen auch weiter als Unterlagen fur spatere Bestattungen benutzt wurden.

Aufiergewohnlich sind die beiden im ehemaligen Friedhofszentrum gelege- 

nen und besonders tiefen, kammerartig gebauten Graber 18—19 (2,60 X 1,80 

und 2,60 X 2,00 m). AuBer einer beiden Anlagen gemeinsamen Trennmauer 

(Abb. 3) war von den ehemaligen Grabschachteinfassungen fast nichts mehr 

erhalten. In Grab 18 fanden sich lediglich in den oberen Wandpartien einige 

kleinere, senkrecht stehende Steinplatten ohne Zusammenhang. Auch Holz- 

oder Bohlenwande, die hier vorausgesetzt werden miissen4 — die Grabgruben 

waren in einem Gelandestreifen mit besonders starken Lehm- und Gesteins- 

schrottablagerungen eingetieft —, waren nicht nachweisbar. Einen Hinweis 

bieten vielleicht groBe Eisennagel. Erst unter den Grabgruben begann das 

anstehende Gestein. Die Grabgruben selbst waren bei der Aufdeckung mit 

Kalksteinschrott, vermischt mit Mergel und Lehm, regellos verfullt. Es lieB sich 

auch in den untersten Partien keinerlei Schichtung oder Verfarbung nachweisen, 

aber auch in Grab 18 keine spatere Stbrung, etwa durch Beraubung, die hier 

das Fehlen des Saxes erklaren konnte. Auch auf den Grabsohlen fehlten alle 

Spuren von Holzeinbauten. Die auffallende, seitliche Lage der Toten erinnert 

aber doch sehr an andere Bestattungen ahnlicher Art, wo der Tote auf einem 

Bett oder in einem Sarkophag beigesetzt war, wahrend der iibrige Kammerraum 

den groBten Teil der Beigaben aufnahm5.

Die Lage des Beigabengutes zur Beisetzung entspricht mit wenigen Aus- 

nahmen dem fiblichen Schema. Auffallend ist die in Grab 7 am FuBende auf-

3 Trierer Zeitschrift, 35, 1972, 222.

4 Vgl. z. B. Eisenach Gr. 13, K. Bbhner a. a.O. 265 u. Abb. 21; K. Bohner, Das 

Grab eines frankischen Herren aus Morken im Rheinland. Fiihrer d. Rheinischen 

Landesmuseums in Bonn Nr. 4, 1959; 9 f.; zu diesem Thema auch: R. Moosbrugger-Leu, 

Die Schweiz zur Merowingerzeit Bd. A, 1971, 45 ff.; H. Roosens, J. Alenus-Lecerf, 

Sepultures merovingiennes au „Vieux Cimetiere" d’Arion, Archaeologia Belgica 88, 

1965, 47 ff.

5 Vgl. vor allem das Frauen- und Knabengrab im Kolner Dom: Germania 38, 1960, 

91 ff. und 42, 1964, 7 ff.; R. Moosbrugger-Leu a. a. O. 45 ff. u. 48.
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Grab 11

Frank. Friedhof 0 I k 

„Auf Beselt dem Newelerweg ”

Abb. 3 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Grabplane

recht stehende Lanzenspitze. In Grab 11 (Abb. 3) war nach der noch fabbaren 

Verteilung der Beigaben der Sax mit umwickeltem Giirtel beigesetzt worden. 

In Grab 18 diirfte nach ihrer Lage die Lanze mit Schaft schrag iiber dem To-

15*
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ten gelegen haben, und vielleicht war auch der Holzschild an den Sarg oder 

das Totenbett schrag angelehnt. Das Pferdegeschirr ist dagegen — offenbar 

zusammengepackt — mit Riemengehangestiicken und Axt in der oberen lin- 

ken Ecke der Kammer beigegeben worden. In Grab 19 stand der Schild si- 

cherlich senkrecht und bildete so auch eine Art Trennwand zwischen der 

Kammerhalfte mit Bestattung und dem ausschlieblich Beigaben vorbehalte- 

nen Teil. Die Untersuchung des Gelandes um Grab 18 ergab keinerlei Anzei- 

chen fur eine Pferdebestattung, wie sie etwa im Graberfeld Rittersdorf ge- 

funden sein sollen6.

Die Orientierung der Graber SW—NO oder W—O herrscht im Zentrum 

des Friedhofs vor. Das trifft auch fur die 1919 gefundenen zu7. Vor allem un- 

ter den beigabenlosen Bestattungen sind dann aber auch fast S—N ausgerich- 

tete festzustellen. Ein derartiger Orientierungswechsel ist auf anderen Fried- 

hbfen durchaus gelaufig (z. B. Hohenfels, Nittel-Geisberg)8. Auffallend ist, 

dab in Oik diese abweichende Orientierung gerade in der spatesten Graber- 

schicht auftritt.

Keramik

Chronologische Gliederung

Der Knickwandtopf aus Grab 7 (Abb. A, 1), grauschwarz und reduzierend 

gebrannt, ist mit seiner groheren Breite am ehesten in die Gruppe B 5 b zu 

stellen, in der auch die Variante mit besonders gewblbtem Oberteil auftritt9. 

Die Datierung in einen spateren Abschnitt des 7. Jahrh. ist durch die Schnal- 

lenreste mit Schlingenmuster und Silberplattierung (Bbhner Typ A 3b) und 

die Lanzenspitze B 2 gesichert. Demselben zeitlichen Horizont entspricht z. B. 

dieser Topftyp in Grab 48 von Newel, Krs. Trier10. Auch der Topf aus Grab 

22b (Abb. M, 5) mit gleichmaBig geschweiftem Profil und zehnzeiligem einfa- 

chem Radchenband gehbrt auf Grund eines Breitsaxes und einer Bronzeschei- 

benfibel vom Typ F in Stufe IV11.

Der Knickwandtopf aus Grab 12 (Abb. C, 1) mit niedrigem Oberteil ent

spricht dagegen dem Typ Bib. Eine gute Parallele mit abgesetztem Schrag- 

rand liegt z. B. aus Grab 2 von Hohenfels vor (Stufe IV)12. Der Messerrest 

Typ C in unserem Grab bestatigt diese Zeitstellung. In die gleiche Gruppe ge- 

hbrt am ehesten auch der Topf aus Grab 24 (Abb. N, 6)13 zusammen mit den 

Resten eines Sturzbechers B (fruhe Stufe IV).

6 K. Bbhner a. a. O. 267.

7 K. Bbhner a. a. O. 2. Teil, 103.

8 K. Bbhner a. a. O. 261 ff.; die Graber des Friedhofs von Grandcourt/Belgien 

(7. Jhd.) sind fast alle S-N orientiert, Archaeologia Belgica 56, 1961, 161 f.

9 K. Bbhner a. a. O. Taf. 2, 14.

10 Trierer Zeitschr. 33, 1970, 113.

11 K. Bbhner a. a. O. Taf. 2, 15—16.

12 K. Bbhner a. a. O. Taf. 1, 16.

13 K. Bbhner a. a. O. Taf. 1, 15.
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Das Schalchen aus Grab 18 (Abb. F, 5), aus fein gemagertem braun- 

lich-rotem Ton mit sandiger Oberflache, erinnert an die rauhwandigen Rand- 

schiisseln Typ D 17b, besitzt aber ein starker abgerundetes Profit (7. Jahrh.).

Die beiden Krugreste aus den Grabern 20 und 27 (Abb. N, 5) sind feiner 

gemagert und geschlammt (Trierer Ware?). Typenmahig sind sie schwer ein- 

zuordnen, am ehesten noch in die Gruppe der Kleeblattkruge mit fast kugli- 

gen Kbrpern (D 3). Vertreter aus den Neweler Grabern 15, 18, 30 und 35 ver- 

weisen vor allem in Stufe IV14.

Glaser

Der olivfarbene Sturzbecher aus Grab 8 (Abb. A, 5), sehr unregelmabig ge- 

formt, kommt noch Bbhners Typ A am nachsten. Seine Zeitstellung ist aber 

hier durch eine Lanzenspitze B 1 und die Beschlagplatte einer Gurtelschnalle 

mit Silberplattierung und Schlingenmustern in Messing (Typ A 3b) in Stufe 

IV gesichert. Der schon erwahnte Becherrest aus Grab 24 (Abb. N, 1), 

braun-oliv und senkrecht gerippt, gleicht dagegen eher dem Sturzbechertyp B 

mit konischer Wandung (friihe Stufe IV).

Der kleine breitkuglige Becher aus Grab 13 (Abb. C, 4) hat bisher im Trie

rer Land keine Parallele. Auffallend ist die niedrige enge Miindung. Das 

gelbgriine Gias ist stark schlierig und blasig, die Unterseite ganz schwach ge

rippt. Mit seiner breiten gedriickt-kugligen Form ahnelt er einem Becher aus 

Andernach (7. Jahrh.)15, besitzt aber nicht dessen ausbiegenden Rand. In der 

Form naher scheint der dunkelgriine Becher aus dem Grab 28 von Rommers

heim (fr. Eichloch), Krs. Oppenheim zu stehen. Das Grab gehbrt wohl in das 

friihe 7. Jahrh.16. Interessant ist ein ahnlich geformter Becher aus braunro- 

tem Ton aus dem Grab 23 von Merlemont (6. Jahrh.), der vielleicht die Her- 

kunft dieser Form in Gias andeutet17.

Der Tummler aus Grab 19 (Abb. K, 12), Bbhner Typ B, griinlich fast 

entfarbt, mit ausgebogenem rundem Randwulst, ist noch verhaltnismalhg 

steilwandig. Parallelen etwa von Junkersdorf oder Ciply datieren in das 

7. Jahrh.17a.

14 Trierer Zeitschr. 33, 1970, 70; K. Bbhner a. a. O. Taf. 4, 6—8.

15 Bonner Jahrb. 147, 1942, 314 u. Taf. 63, 1; ahnlich in Gr. 13 von Hollogne-aux- 

Pierres, Archaeologia Belgica 101, 1967, 38, Abb. 19 u. 63 (Ende 6. Jhd.).

16 Westdeutsche Zeitschr. 15, 1896, 366 u. Taf. 20, 10; H. Kuhn, Die germanischen 

Bugelfibeln d. Vblkerwanderungszeit in d. Rheinprovinz. Rhein. Forschungen z. Vor- 

geschichte IV, 1940, 343 ff. u. Abb. 136.

17 Archaeologia Belgica 100, 1967, 40, Abb. 30, 8 u. 57 ff., Abb. 43, 2.

17aP. La Baume, Das frankische Graberfeld von Junkersdorf b. Kbln. Germ. Denkm. 

d. Vblkerwanderungszeit Ser. B., Bd. 3, 1967, 82 u. Taf. 19; ahnlich Lommersum, Bonner 

Jahrb. 160, 1960, 218 u. Abb. 6, 4 (Gr. 5) 25, 5; G. Faider-Feytmans, Les necropoles 

merovingiennes. Les collections d’Archeologie regionale du musee de Mariemont 2, 

1970, Taf. 15 u. 104, Ciply Gr. 333 (7. Jhd.); Bonner Jahrb. 148, 1948, Taf. 46,1 (Rill, 

gelbbraun).
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Waffen

Der Sax aus Grab 14 (Abb. E, 10) hat eine noch 35 cm lange und ehem. 

etwa 4,5 cm breite Klinge. Er gehort zu einer Gruppe mittlerer Breitsaxe, die 

n. Bohner besonders im Saar-Mosel-Raum verbreitet ist18. Auf dem Blatt sind 

beiderseits Rillen angebracht. Die beigegebenen Pfeilspitzen mit Widerhaken, 

der Rest wohl eines Klappmessers und die einfache Eisenschnalle mit breitem 

ovalen Biigel und kleiner rechteckiger Beschlagplatte datieren den Sax etwa 

in die Mitte des 7. Jahrh.19. Der fast gleichgrohe schwere Sax aus Grab 19 

(Abb. K, 7) ist beiderseits mit breiten Rinnen versehen, zwischen denen noch 

auf beiden Seiten unterschiedliche Reste von Flachbandverzierungen20 und 

Punktkreise, vielleicht auch von einer Tierverzierung erhalten sind. Die Da- 

tierung in die Mitte des 7. Jahrh. ist durch das iibrige Beigabengut gesichert. 

Verzierte Saxe kommen allerdings auch spater vor. Ein gutes Beispiel bietet 

das Grab 9 von Walsheim mit einer vielteiligen Giirtelgarnitur21. Der Saxrest 

aus Grab 22b (Abb. M, 2) mit 5 cm Klingenbreite diirfte zu einer Gruppe be

sonders schwerer und grower Breitsaxe gehbren, die auch im spaten 7. Jahrh. 

auftreten22. In den gleichen Zeitabschnitt datiert auch der verhaltnismahig 

kleine Sax mit tiberlanger Griffangel aus Grab 26 (Abb. N, l)23. Der Sax aus 

Grab 11 (Abb. B, 34) ist auf Grund seiner Lange von noch 66,4 cm, seiner zum 

Riickenende stark abgebogenen Spitze und der fast geraden Schneide in die 

Gruppe der Langsaxe zu stellen. Seine spate Zeitstellung in die 2. Halfte 

des 7. Jahrh. ist durch die zugehbrige vielteilige Giirtelgarnitur gesichert24.

18 K. Bohner a. a. O. 141 f.

19 H. Dannheimer, Die germanischen Funde d. spaten Kaiserzeit und d. friihen 

Mittelalters in Mittelfranken. Germ. Denkm. d. Vblkerwanderungszeit Ser. A, Bd. 7, 

1962, 87 f., Taf. 70 F; zur Entwicklung und Zeitstellung vgl. vor allem R. Christlein, 

Das alamannische Reihengraberfeld von Marktoberdorf im Allgau, Materialh. z. 

Bayer. Vorgesch. 21, 1966, 23 ff.

20 Auf einer Seite wie der Sax aus Ehrang Gr. 16 verziert, K. Bohner a. a. O. Taf. 

27,2; ahnliche Musterreste auf Saxen von Hollogne-aux-Pierres, Archaeologia Belgica 

101, 1967, 19 u. 35 (Abb. 29).

21 12. Ber. d. Staatl. Denkmalpflege im Saarland 1965, 114, Abb. 2; allgemein dazu: 

R. Koch, Katalog Esslingen. Verbff. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpflege Stuttgart, Reihe 

A, H. 14/11, 37 f.; U. Koch, Die Grabfunde d. Merowingerzeit aus dem Donautal um 

Regensburg. Germ. Denkm. d. Vblkerwanderungszeit Ser. A, Bd. 10, 1968, 83 f. u. Taf. 

99; P. Paulsen, Alamannische Adelsgraber v. Niederstotzingen, Kr. Heidenheim. Ver- 

bffentl. d. Staatl. Amtes f. Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A, H. 12/1, 1967, 99 f.; R. 

Moosbrugger-Leu a. a. O. Bd. A, 75 ff.

22 Trierer Zeitschr. 35, 1972, 227 (Schankweiler); R. Koch, Kat. Esslingen 37 ff. u. 

Taf. 60, 4.

23 z. B. Iversheim, Chr. Neuffer-Miiller, Das frankische Graberfeld von Iversheim, 

Kr. Euskirchen. Germ. Denkm. d. Vblkerwanderungszeit Ser. B, Bd. 6, 1972, 57; 

R. Koch, Kat. Esslingen 37; R. Christlein, Marktoberdorf 29 f.; H. Dannheimer, Mittel

franken 85 f.; R. Christlein, Das Alamannische Graberfeld von Dirlewang bei Mindel

heim. Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 25, 1971, 14 f., z. B. Gr. 19—20 (Mitte 7. Jhd.); 

F. Stein, Adelsgraber d. achten Jahrhunderts in Deutschland. Germ. Denkm. d. Vbl

kerwanderungszeit Ser. A, Bd. 9, 1967, 13.

24 R. Koch, Kat. Esslingen 38; R. Christlein, Marktoberdorf 30; F. Stein a. a. O. 13 f.
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Die Lanzenspitze aus Grab 7 (Abb. A, 7), Bohner Typ B 2, ist vor al- 

lem im spaten 7. Jhd. vertreten (ahnlich Typ Mergentheim)25. Die verzierte 

Lanze mit fast durchgehender Blattrippe (Bohner Typ B 6) aus Grab 8 

(Abb. A, 1) wird hier in die Mitte des 7. Jhd. zu datieren sein (Typ Dorfmer- 

kingen)26. Auch die kurze Lanzenspitze aus Grab 18 mit rautenformigem 

Blatt (Abb. G, 20), Bohner Typ B 3, ist zeitlich spat anzusetzen27. Gleiches 

wird auch — wenn der Fundzusammenhang mit der messing- und silber- 

tauschierten Schnalle stimmt — fur die schmalere Lanze aus Grab 17 

(Abb. F, 1) anzunehmen sein und ebenso fur die spieBformige Lanze mit 

schmalem weidenblattformigem Blatt des Grabes 19 (Abb. K, 5)28.

Die Axt aus Grab 18 (Abb. F, 7), besser als Beil mit Hammerende be- 

zeichnet, ist bisher im Trierer Land ohne Par allele. Auch annahernde Ver- 

gleichsstiicke aus Hailfingen, Dbggingen/Baden oder Schleitheim/Schweiz und 

Stree/Belgien29 unterscheiden sich von dem Olker Stuck durch ein verbreiter- 

tes Schaftloch bzw. durch eine nach oben und unten verlangerte Schaftrohre 

(6.—7. Jhd.). Es bleibt often, ob es sich hier noch um eine Waffe oder um ein 

Werkzeug handelt.

In den Grabern 14 und 19 fanden sich je mehrere Pfeilspitzen mit 

Widerhaken (Abb. E, 1—3; L, 25—28), Bohner Typ F. Einige Tiillen sind im obe- 

ren Teil tordiert. Bei einer der Spitzen ist der untere Teil der Tulle durch 

zwei Querwiilste abgesetzt (Abb. E, 3). Ob die Tiillenenden immer geschlitzt 

waren, ist nicht mehr nachzuweisen30. Dieser Pfeiltyp war vom spaten 6. bis 

zum 8. Jhd. in Gebrauch31. In unseren beiden Grabern gehort er auf Grund 

der Beifunde etwa in die 1. Halfte bzw. Mitte des 7. Jhd. Auffallend ist die 

groBe Zahl von fiinf Spitzen allein in dem Saxgrab 19.

Die Pfeilspitze mit schlank-ovalem Blatt (Abb. N, 5) und Ganztiille 

(Bohner Typ B), die als Streufund zwischen den Grabern 16 und 20 zutage 

kam, ist ebenfalls langlebig (6.—7. Jhd.) und hier zu Datierungszwecken nicht 

brauchbar.

25 R. Koch, Kat. Esslingen 41 (Sirnau Gr. 45 m. Sporn); R. Koch, Bodenfunde d. 

Volkerwanderungszeit aus d. Main-Tauber-Gebiet. Germ. Denkm. d. Volkerwande

rungszeit Ser. A, Bd. 8, 1967, 60; R. Christlein, Mindelheim 15 u. Taf. 8, 19 (Mitte 7. 

Jhd.); Chr. Neuffer-Miiller, Iversheim Taf. 22,7 u. 24,4; H. Dannheimer, Mittel- 

franken 89 u. Taf. 23, C 1.

26 Vgl. vor allem Fundber. aus Schwaben N. F. 18/1, 1967, 207 f. u. Viking 1972, 196 if. 

(W. Hiibener); R. Koch, Main-Tauber-Gebiet 58 f.

27 R. Koch, Main-Tauber-Gebiet 61; R. Koch, Kat. Esslingen 40 f. u. Taf. 63, C 2; 

Iversheim, Chr. Neuffer-Miiller Taf. 12,5.

28 R. Koch, Kat. Esslingen 40 u. Taf. 6, B 2; 64, B 4; Iversheim, Chr. Neuffer- 

Miiller Taf. 26,1 (Gr. 136).

29 H. Stoll, Die Alamannengraber v. Hailfingen. Germ. Denkm. d. Volkerwande- 

rungszeit 4, 1939, Taf. 33, 10; F. Garscha, Die Alamannen in Siidbaden. Germ. Denkm. 

d. Volkerwanderungszeit Ser. A, Bd. 11, 1970, Taf. 61,21; R. Moosbrugger-Leu, Mero- 

wingerzeit. Bd. B, Taf. 16,5 ; M. C. Barriere-Flavy, Les arts industriels des peuples 

barbares de la Gaule du V.—VIII. siecle, Bd. Ill, 1901, Taf. 18,4.

30 z. B. mit Ganztiille aus Junkersdorf, P. La Baume a. a. O. 29.

31 R. Koch, Kat. Esslingen 42; H. Dannheimer, Mittelfranken 91.
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Saxscheidenbeschlage

Von der Scheide des fehlenden Saxes aus Grab 8 sind 32 kleine Bron- 

z e n i e t e mit rechtwinklig abgeknickten Schaften erhalten (Abb. A, 7). Da- 

zwischen verteilt fanden sich ferner drei groBe bronzene Zierniete mit run- 

den kappenformigen Kopfplatten, an den Randern symmetrisch verteilt drei 

groBe Locher mit je einer Rille zum Rand (Abb. A, 6). Auf den Schaften wie- 

sen sie ferner Reste von Ringen auf, die von unten aufgeschoben waren. Die- 

se Zierniete scheinen besonders um die Mitte des 7. Jhd. und spater verbreitet 

zu sein32. Das bestatigen auch ahnliche Niete, aber scheibenformig und nicht 

hohl, aus den Grabern 11, 14 und 19 (Abb. B, 13; E, 5; K, 3). Die beiden Zier

niete aus Grab 18 (Abb. G, 27) mit flachen Kbpfen sind ebenfalls dreifach 

durchlocht, besitzen aber parallel zum Rand je eine gegossene Perlleiste33. 

Besonders zu erwahnen sind noch vier kleinere scheibenformige Bronzeniete 

aus Grab 11 (Abb. B, 5) mit Einfassungen aus gekerbten Silberdrahten, deren 

Zeitstellung mit den anderen Ziernieten des Grabes ubereinstimmt34.

In Hohe der Scheidenmundung des Saxes aus Grab 11 lagen Reste eines 

bandfbrmigen eisernen Mundblechs von 3,3 cm Breite (Abb. B, 3), eben

falls im mittleren und spaten 7. Jhd. ublich35. Schmale bronzene Mundbleche, 

gleich verziert mit je zwei Rillen, fanden sich noch in den Grabern 18—19 

(Abb. G, 26; K, 17). Statt der ublichen Bronzeniete am zusammengedriickten 

Ende tragt das Blech aus Grab 18 einen durchgehenden Bronzestift mit profi- 

liertem kruckenartigem Kopf.

Von bronzenen u-formig gebogenen Scheideneinfassungen fanden sich le- 

diglich in Grab 18 einige Reste (Abb. G, 28).

SCHNALLEN UND GURTELBESTANDTEILE

Die groBe bronzene Giirtelgarnitur aus Grab 19 (Abb. L, 18—20), 

Bohner Typ C 1 oder 3, mit hohl gegossenen Beschlagplatten und gleichem 

Riickenbeschlag gehbrt zu einer Gruppe von dreiteiligen Garnituren, die vor 

allem um die Mitte des 7. Jhd. zu datieren ist36. Ubereinstimmend ist die Be- 

festigung mit auf der Unterseite angebrachten Steckosen und typisch die ge-

32 K. Bohner a. a. O. Taf. 26,9; R. Koch, Kat. Esslingen 39; gute zeitgleiche Parallelen 

in den Grabern 32, 123, 152/153 von Iversheim, Chr. Neuffer-Miiller a. a. O. 66, Taf. 

108,5; durch Schnalle ebenso datiert: Newel Gr. 17, Trierer Zeitschr. 33, 1970, 110, 

Abb. C.

33 Ahnlich Newel Gr. 15, Trierer Zeitschr. 33, 1970, 77.

34 Iversheim, Chr. Neuffer-Miiller 58, Taf. 33,2; Hohenfels Gr. 86 m. Langsax, 

K. Bohner a. a. O. 49 f. u. Taf. 26,8; H. Dannheimer, Mittelfranken 88; Archaeologia 

Belgica 86, 1965, 22 f. (Lutlommel); vgl. auch Germania 44, 1966, 379 (spates 7. Jh.); 

Bonner Jahrb. 160, 1960, 222 u. Abb. 12,3; 26,2—4 (Lommersum).

35 Z. B. Newel Gr. 15, Trierer Zeitschr. 33, 1970, 77; H. Dannheimer, Mittelfran

ken 170, Taf. 39 E; auch als Bandagierung d. Holzgriffes: R. Christlein, Dirlewang 62, 

Taf. 8,20; H. Dannheimer, Lauterhofen im frtihen Mittelalter. Materialh. z. Bayer. 

Vorgesch. 22, 1968, 19; K. Bohner a. a. O. 141.

36 R. Koch, Main-Tauber-Gebiet 69, Taf. 57,1—3; Bonner Jahrb. 164, 1964, 93 f. u. 

Abb. 4, 1—2 (Moglingen).



Der frankische Friedhof in Oik 233

kerbten Rander der Pseudonietkbpfe37. Abweichend sind allerdings die Ver- 

zierung mit tief eingravierten Punktkreisen38, der schrag gekerbte Biigelrand 

und vor allem die auf dem Schilddorn im GuB hergestellte Verzierung. Unter 

einem liegenden Kreuz ist am Unterrand des Dornschildes ein eingebogener 

gepunkteter Schlangenleib zu erkennen mit in der Biegung angehobenem 

Kopf mit zangenformigem Maul oder Schnabel (Tierstil II?). Zum Giirtel 

gehdren noch vier rechteckige Riemendsen (Abb. K, 14—15), ebenfalls mit Punkt- 

kreisverzierung und je zwei Steckbsen. Die Gtirtelgarnitur in ihrer Zusam- 

mensetzung entspricht etwa der des Grabes 63 von Ehrang mit einer Schnalle 

C 339.

Grab 13 enthielt Reste einer Gtirtelgarnitur mit einer bronzenen Schild- 

dornschnalle (Abb. D, 13) ohne Beschlagplatte (Bbhner Typ A 6). Der Schnal- 

lenbiigel ist im Querschnitt dachfbrmig und gleicht in der Form einem Stuck 

aus Eisenach Gr. 07/10 (K. Bbhner a. a. O. Taf. 36, 1). AuBer der tibereinstim- 

menden Verzierung mit Punktkreisen sind noch Riefengruppen angebracht. Aus 

dem Rahmen fallend ist der beiderseits rechteckig ausgeschnittene Dornschild 

mit vor der halbrunden Schildbasis und am Dornansatz ausgebildeten Quer- 

stegen (6.—7. Jhd.)40. Der zugehbrige bronzene Zwillingsniet in Schildform 

(Abb. D, 12) ist bisher im Trierer Land unbekannt. Diese paarig zusammen- 

gegossenen schildfbrmigen Niete sind aber u. a. in Grabfeldern zwischen 

Somme und Mosel verbreitet41. Gerade unser Stuck hat gute Parallelen auch 

in der Verzierung z. B. in den Friedhbfen von St. Gilles/Ostflandern oder 

Charnay/Sabne-et-Loire42. Die zugehbrige Riemenzunge (Abb. D, 11) mit 

Kerbband ahnelt einem Stuck von Nittel-Geisberg, dazu eine Schnalle mit fe- 

stem Beschlag (Bbhner D 2), die in das 7. Jhd. datiert wird43.

37 Bbhner a. a. O. 22, Taf. 40,1 (Eisenach Gr. 14); J. Werner, Das alamannische 

Graberfeld von Mindelheim. Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 6, 1955, Taf. 26, 6; R. Moos- 

brugger-Leu, Merowingerzeit 131 f., Taf. 25; P. La Baume, Junkersdorf 90 f., Taf. 29 

(Gr. 447); H. Dannheimer, Erpolding-Mtihlthal. Verbff. d. Komm. z. Archaolog. Erfor- 

schung d. spatrbmischen Raetien 7, 1968, 19, Taf. 5, 3—5; 12. Ber. d. Staatl. Denkmal- 

pflege im Saarland 1965, 115, Abb. 3, 8—10; J. Werner, Das alamannische Graberfeld 

von Bulach. Monographien z. Ur- und Friihgesch. d. Schweiz 9, 1953, 25, Taf. 4,12; 

Bonner Jahrb. 148, 1948, 271, Abb. 13,9 (Rill); R. Brulet, Repertoires Archeologiques B, 

Bd. 5, 1970, 95 f., Abb. 60,4 (Stree, Gr. 25); G. Faider-Feytmans a. a. O. Taf. 71,140 

(Haine-Saint-Paul); Grandcourt, Le Pays gaumais 27—28, 1966/67, 166 u. Abb. 3.

38 Bonner Jahrb. 148, 1948, 271 f., Abb. 13, 9 (Rill).

39 K. Bbhner a. a. O. 189 f. Schnalle Typ C 3; vier Riemenbsen auch bei diesen 

Giirteln wie Bulach, J. Werner a. a. O. 47, Abb. 6,4 u. Taf. 4,12; P. Paulsen, Nieder

stotzingen Taf. 85, 2 (Gr. 2).

40 Zu dieser Schildausbildung: M. Neess, Rheinische Schnallen d. Vblkerwande- 

rungszeit, Bonn 1935, 15 f. u. Abb. 32, 35 (Andernach, Remagen).

41 Zusammenfassend: W. Htibener, Schildfbrmige Giirtelhaften d. Merowingerzeit 

in Spanien und Mitteleuropa. Madrider Mitteilungen 3, 1962, 152 ff. u. Abb. 8; R. Moos- 

brugger-Leu, Merowingerzeit 126 f. Fur Belgien sind Dornschildniete zu den Listen 

von W. Htibener nachzutragen, G. Faider-Feytmans: Taf. 43—45, Trivieres; Taf. 71, 

u. a. 1 Doppelniete in Haine-St. Paul; ferner: Ciply, Gr. 188, 198, 227, 339, 684, 718, 

789—91, 878, fast alle Graber mit zwei und mehr Schilddornnieten.

42 Archaeologia Belgica 41, 1958, Taf. 12, 17; H. Baudot, Memoires sur les sepultures 

des barbares de 1’epoque merovingienne, decouvertes en Bourgogne 1860, Taf. 10, 30.

43 K. Bbhner a. a. O. 192, Taf. 43, 8.
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Die kleine Bronzeschnalle aus Grab 16 (Abb. F, 3) gehbrt wohl am 

ehesten in die Schuhschnallengruppe B 4. GrbBe (Lg. 5,4 cm) und Lage an den 

Unterschenkeln der Toten sprechen nicht dagegen. Ihre Datierung in das 

mittlere 7. Jhd. ist durch die beigegebenen opakgelben Perlen und auch durch 

das Messer Typ C gesichert.

Die in Bauchmitte des Toten in Grab 18 gefundene kleine Bronze

schnalle (Abb. G, 31) stammt sicher von einem schmalen Riemen (Leibrie- 

men?) von etwa 2 cm Breite. Der hohle dachformige Rahmen ohne besondere 

Dornauflage ist mit Riefen verziert. Die Schnalle ahnelt in GrbBe, Dornform und 

Verzierung Stricken aus Grabern des 7. Jhd., die z. T. bereits nicht mehr eine 

vielteilige Giirtelgarnitur fiihren44.

Die groBe dreiteilige silbertauschierte Giirtelgarnitur aus Grab 13 

(Abb. C, 1—3) war z. T. schon stark zerstbrt. Beschlag und Gegenbeschlag 

diirften trapezfbrmig gewesen sein, vielleicht sogar mit Schwalbenschwanzen- 

den, wie etwa eine Garnitur aus Newel Grab 7 245. Das die gesamte Flache 

bedeckende Ziermuster besteht aus einem quer gestrichelten unregelmaBigen 

Bandgeflecht mit Zwischenplattierungen (etwa Bdhner Typ B 1). Allerdings 

ist eine Kombination mit Tiermustern wie etwa Nittel-Geisberg (Bbhner 

Taf. 53,4) oder in Grab 32 von Iversheim nicht klar zu erkennen46. Einzelne 

Teile des Ziermusters, wie die in der Mitte des Ruckenbeschlags als Vignetten 

wirkenden, sanduhrfbrmigen kurzen plattierten Streifen (schwach einge- 

schniirt)47 oder das doppelte Wabenmuster auf dem Schilddorn finden sich 

z. B. auf Schnallen von Villey und Lezeville48. Diese vignettenartigen einge- 

schntirten Zwischenstiicke zeigen auch schweizerische Schnallen als senkrech- 

te Trennung (gestrichelt oder plattiert) zwischen liegenden Achterschleifen49. 

Die Datierung unserer Schnalle etwa in die 1. Halfte des 7. Jhd. ist wohl gesi

chert50. Von der messing- und silbertauschierten Schnalle aus dem zerstbrten 

Grab 17 (Abb. F, 2) ist leider die Beschlagform nicht mehr zu bestimmen (tra

pezfbrmig?). Die in Messingfaden eingelegten Schlingenmuster zwischen Sil- 

berplattierungen gleichen dem Dekor spater Schnallen aus Iversheim (Mitte 

7. Jhd.)51. Spat sind auch die Reste der schmalen trapezfbrmigen Schnallen-

44 Dazu: R. Christlein, Dirlewang 10 f. u. Taf. 15,19; J. Werner, Biilach 24 ff.; 

J. Werner, Munzdatierte Austrasische Grabfunde. Germ. Denkm. d. Vdlkerwande- 

rungszeit 3, 1935, Taf. 14, 11 (Miingersdorf).

45 Trierer Zeitschr. 33, 1970, 119, Abb. M, 6.

46 Chr. Neuffer-Muller a. a. O. Taf. 3 (Iversheim, 2. Halfte 7. Jh.).

47 Auf einer Schnalle von Waha z. B. als stilisierte menschliche Figur gedeutet: 

B. Trenteseau, La Damasquinure merovingienne en Belgique. Diss. Archaeologicae 

Gandenses 9, 1966, 166 u. Abb. 42.

48 E. Salin, Le Haut Moyen-Age en Lorraine, Paris 1939, Taf. 12,2; ders., Le 

cimetiere barbare de Lezeville, 1922, Taf. 5, 3.

49 R. Moosbrugger-Leu, Die fruhmittelalterlichen Giirtelbeschlage der Schweiz. 

Monographien z. Ur- und Friihgesch. d. Schweiz 14, 1967, 56, Abb. 9 (Bern-Biimplitz 

u. Erlach); ders., Merowingerzeit a. a. O. Taf. 36.

50 R. Christlein, Marktoberdorf 42; R. Koch, Kat. Esslingen 30.

54 Chr. Neuffer-Muller a. a. O. 64 ff. u. Taf. 25 (Gr. 131).
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beschlage aus den Grabern 7 und 8 (Abb. A, 2—3); A, 4) mit Spuren von Silber- 

plattierungen und Schlingenmustern aus Messingfaden52.

Eine vielteilige Giirtelgarnitur fand sich zum Sax aus 

Grab 11. Die Lage der einzelnen Beschlage ist allerdings nicht zu rekonstru- 

ieren, da der Giirtel um den Sax gewickelt war. Auch sind einzelne Stiicke zu 

sehr zerstort. Zur eisernen Schnalle mit festem, schmalem trapezfdrmigem 

Beschlag mit einem Kupferniet (Abb. B, 8) gehort die rechteckige rahmenfor- 

mige Riemendse (Abb. B, 1) mit zwei abgebrochenen Steckosen. Ob die sehr 

lange Riemenzunge mit drei Kupfernieten (Abb. B, 25) am Hauptriemen ange- 

bracht war, ist kaum denkbar, da sie breiter als der Schnallenrahmen ist. 

Hier pabt eher die bronzene Riemenzunge (Abb. B, 20) die auch lagenmaBig 

(schrag tiber dem mittleren Saxteil) das Riemenende andeuten diirfte. Von 

den Vertikalbeschlagen mit je zwei Steckosen sind noch sieben erhalten. Die 

Nebenriemenzungen sind verschieden. Drei besitzen drei Kupferniete, eine 

weitere ist abgebrochen (Abb. B 23—25, 32—33). Auch die abgebrochene Zunge 

(Abb. B, 21) konnte auf Grund ihrer Lange drei Niete besessen haben. Vier 

Zungen haben zwei Niete, dazu ein Stuck, bei dem ein Niet erhalten ist 

(Abb. B, 28—31). Die beiden Beschlagreste (Abb. B, 11—12) mit abgesetzter 

runder Endscheibe bzw. Ansatz zu einer solchen diirften dagegen vom riick- 

wartigen Giirtelbehang ohne Nebenriemen stammen53.

Vom Giirtel aus Grab 14 sind nur eine Eisenschnalle mit rechteckigem La- 

schenbeschlag (Abb. E, 15) und eine 8,1 cm lange Riemenzunge mit kleinem 

kupfernem Gegenblech (Abb. E, 4) erhalten. Eine in der Nahe gelegene bron

zene ovale Aufhangedse mit rechtwinkligen Fortsatzen (Abb. E, 8) und eine 

rahmenformig-rechteckige Ose (Abb. E, 16) mit rechtwinkligen Ansatzen und 

Spuren einer stangenfbrmigen Achse, vielleicht in Funktion einer Schnalle 

mit festem Giirteldurchzug (Bohner Typ A 7, Taf. 36,5), sind wohl zum Saxge- 

hange zu rechnen.

Eine kleine eiserne Giirtelgarnitur lag in Grab 18 in der Nahe der 

Saxscheidenbeschlage. Von der Schnalle fand sich allein der Dorn mit zwei 

Kupfernieten (Abb. G, 15). Eine trapezformige Beschlagplatte (Abb. G, 14) mit 

Kupfernieten hat am Kopfende einen bandformigen Fortsatz (vielleicht An

satz zu einem Schnallenrahmen). Die Riemenzunge (Abb. G, 19) und das recht

eckige Riickenbeschlag (Abb. G, 17) sind noch die einzigen Bestandteile, die 

mit Sicherheit dieser Garnitur zugerechnet werden konnen. Moglicherweise 

stammt der dabei gelegene Eisenring mit angerosteten Kettengliedern 

(Abb. G, 30) von einem Saxgehange. Eine Eisenschnalle mit trapezfbr- 

migem Laschenbeschlag, abgesetztem Endknopf und drei Kupfernieten 

(Abb. M, 36) lag im linken Teil von Grab 19. Dabei fand sich ein Eisenring mit 

Resten dreier angehangter trapezformiger Beschlage mit Kupfernieten 

(Abb. L, 32—33), die auf den abgebrochenen Enden sicher noch je 1 Niet besa- 

Ben. Die Bestimmung des Gchanges ist unklar. Zusammen mit der Schnalle

52 K. Bohner a. a. O. 202 f. (Typ A 3b); J. Werner, Biilach 35 u. Taf. 23,3; Newel 

Gr. 52, Trierer Zeitschr. 33, 1970, 83 f. u. Abb. G.

53 Zur Rekonstruktion vor allem: R. Christlein, Dirlewang 26 f. u. Abb. 9; ders., 

Marktoberdorf 94 ff.
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diirfte es am ehesten noch vom Leibriemen stammen54 55 (Saxbefestigung oder 

Taschengehange?). Die zum Saxgiirtel in Grab 26 gehbrige Eisenschnalle 

besitzt eine langschmale ehemals profilierte Beschlagplatte (Abb. N, 2) mit 

Laschenbefestigung. Spuren von Nieten waren nicht mehr festzustellen. Vom 

G ii r t e 1 in Grab 21b waren lediglich zwei bronzene rechteckige Auf- 

hangedsen (Abb. M, 10) und Reste einer groBeren eisernen Beschlagplatte mit 

kupferner Steckbse und gekerbter Nietkopfhulse erhalten (Abb. M, 3). Ob die- 

se Teile ehemals zusammengehbrten, ist nicht gesichert. Einfache ovale E i - 

s ens chn a lien ohne Beschlag fanden sich ferner in den Grabern 22b und 

27 (Abb. M, 9; N, 1).

Trinkhornbeschlage

Eine besondere Uberraschung waren die verhaltnismaBig gut erhaltenen 

Bronzebeschlage in den Grabern 13 und 18. Das 2,8 cm breite Bronzeblech 

mit iibereinandergelegten Enden aus Grab 13 ist auf der Miindungsseite mit 

einem riemenfbrmig gebogenen Bronzeblechstreifen eingefaBt, der wiederum 

mit vier dariibergelegten kurzen senkrechten Bandern am Horn vernietet 

war. Den unteren AbschluB bildet ein aufgenietetes rillenverziertes Band 

(Abb. D, 18). Anhand der Bronzeniete, deren Schaftenden in gleichmaBigem 

Abstand rechtwinklig umgebogen sind, laBt sich die Starke des verwendeten 

Horns auf etwa 1,5 mm Wandungsstarke berechnen53. Der auBere Miindungs- 

durchmesser betragt 6,4 cm. Die Aufhangevorrichtung war in der vbllig zer- 

stbrten Grabanlage nicht mehr gefunden worden. Die auf 1,5 cm Lange iiber- 

einandergelegten Enden des Umfassungsblechs weisen zwei nebeneinanderlie- 

gende Locher mit Rostspuren auf, in die wohl eine Tragbse eingelassen war. 

Ahnliche GrbBe (Dm. etwa 6,8 cm) hatte auch der Beschlag aus Grab 18 

(Abb. J, 45). Die hier angebrachten senkrechten Befestigungsbander, rillen- 

verziert, reichen aber fiber die Gesamtbreite der Bronzeblechmanschette. Da- 

fur fehlte ein Blechstreifen als unterer AbschluB. Als AbschluB nach unten 

waren dafiir fiinf dreieckige Zierbleche angebracht, die mit dem senkrechten 

Befestigungsstreifen zusammen vernietet und auBerdem aber noch in mittle- 

rer Hohe direkt auf dem Horn durch Niete befestigt waren (Abb. J, 45a—b). Von 

diesen preBblechverzierten Beschlagen sind noch vier groBtenteils erhalten. 

Die Wandungsstarke des verwendeten Tierhorns betrug hier etwa 2—2,5 mm. 

Von den Tragevorrichtungen beider Horner fanden sich leider keinerlei si- 

cher deutbaren Bestandteile. Nach den Befunden in dem Frauen- und dem 

Knabengrab im Kolner Dom56 trugen die Trinkhorner unterhalb der Miin- 

dung einen eingelassenen Knopf oder Ring und am Ende vor der Spitze einen 

Ring, der vor der massiven Hornspitze durch ein Metallband befestigt war

54 In Gr. 14 A von Comblain-Fairon fand sich eine ahnliche Hangegarnitur. Sie 

wird hier als Teil eines Pferdezaumzeuges gedeutet: Archaeologia Belgica 125, 1971, 

20 u. Abb. 5,7; ebenso G. Fingerlin, Die alamannischen Graberf elder von Giittingen 

u. Merdingen in Siidbaden. Germ. Denkm. d. Vdlkerwanderungszeit Ser. A, Bd. 12, 

1971, 203 u. Taf. 31, 12.

55 Berechnung u. Rekonstruktionen durch L. Dahm.

56 O. Doppelfeld, Das frankische Frauengrab unter dem Chor des Kolner Domes, 

Germania 38, 1960, 105; ders., Das frankische Knabengrab unter dem Chor des Kolner 

Domes, Germania 42, 1964, 26 ff. u. Abb. 14.
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Abb. 4 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Grab 18, Trinkhornbeschlage

bzw. an einem durch das Horn getriebenen Splint hing. Das Material der Kdl- 

ner Stiicke besteht aus Ziegenhorn. Das Horn aus dem Knabengrab hatte mit 

der durch Silberblech umbortelten Kante einen Miindungsdm. von 5 cm und 

war 14 cm lang, das Horn aus dem Frauengrab einen Miindungsdm. von 6,5 cm 

bei einer Lange von tiber 21 cm. Diese GrbBenverhaltnisse stimmen etwa 

auch mit denen unserer Trinkhbrner uberein. Der an einer Seite starker ab- 

geschragte Beschlag des Hornes aus Grab 18 diirfte vielleicht durch ein star

ker gebogenes Tierhorn bedingt sein. Auf der gegeniiberliegenden Seite be- 

fand sich dann der Tragering. Wie das an dieser Stelle zerstorte Blech zeigt, 

scheint er mit seiner Halterung herausgerissen zu sein (Abb. 4). Eine ahnliche 

Tragevorrichtung besaB auch das Trinkhorn von Hailfingen57, hier mit zwei 

in grbBerem Abstand nebeneinander auf dem Mundblech angebrachten Rin- 

gen. Der erheblich groBere Miindungsdurchmesser von 11 cm laBt allerdings 

kaum noch an Verwendung eines Ziegenhorns denken, eher an Rinder- oder 

Stierhdrner58. Eine weitere Parallele zu Trinkhornbeschlagen bietet dann ein 

manschettenfbrmig gebildetes Bronzeblech von 4 cm Breite und 6,8 cm Miin- 

dungsdm. von Bern-Neuenegg59 mit gebbrdeltem Rand und ohne eigene 

Befestigungsbander. Auch hier scheint an der Stelle, an der die Blechenden 

iibereinander genietet waren, ein Aufhangering (Eisen) gesessen zu haben. 

Ahnliche GrbBe, auch ohne eigene Befestigungsbander, hat dann ein Trink- 

hornbeschlag aus Grimmelshofen/Sudbaden (Miindungsdm. 6,4 cm, Blechbrei- 

te 2,3—2,4 cm)60. Das dazu verwendete Silberblech tragt ebenfalls auf den

57 H. Stoll, Hailfingen 66, Tat. 9, 11.

58 Vgl. Vorgeschichte d. dtsch. Stamme Bd. II, 1940, 777 u. Taf. 332, 335 (Langobar- 

dische Trinkhornbeschlage, 1. Jh.).

59 R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit 254 f. u. Taf. 67, 43.

co F. Garscha, Siidbaden 63 u. Taf. Ill, 15.
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Abb. 5 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Grab 18, Rekonstruktion des Trinkhorns, 

ca. 1 : 1

hier durch Loten verbundenen Blechenden eine in einem Scharnier bewegli- 

che Ringdse. Ein Trinkhornbeschlag aus Sutton Hoo besitzt auber dem breiten
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Mundblech auch am Unterrand ansetzende dreieckige Zierbleche61, ebenso 

ein Trinkhorn von Taplow (England)62.

Die urspriingliche Form des Olker Trinkhorns (Grab 18) wird anhand der 

aufgefuhrten Parallelen und der Befunde etwa der von L. Dahm entworfenen 

Rekonstruktion entsprechen (Abb. 5). Das Horn aus Grab 13 diirfte etwas 

kleiner gewesen sein. Die Beschlage aus den Olker Grabern sind wohl in die 

Mitte des 7. Jhd. zu datieren. Die dreieckigen Zierbleche (Abb. J, 45 b) haben 

auBerdem ein eingepreBtes Ornament mit Flechtband und vbllig zerrissenem 

Tierstil, das fur diese Zeit bezeugt ist63.

SCHILDBUCKEL

Nur in den Grabern 18 und 19 waren Schildbuckel beigegeben. Zu beiden 

fanden sich noch 7 bis 8 flache scheibenfbrmige Niete von 2—2,2 cm Dm., die 

z. T. vielleicht auch zum Schildrand gehbrten64. Der Typ des hier vertretenen 

Schildbuckels ist einheitlich (Bbhner Typ C). Der verhaltnismaBig niedrige, 

fast kegelstumpffbrmige Unterteil (Kragen) mit flach-kegelfbrmiger bis abge- 

rundeter und etwas iiberstehender Haube gleicht bestimmten, noch um die 

Mitte des 7. Jhd. gebrauchlichen Formen65. Hierzu gehbrt auch noch ein pro- 

filierter Griff, wie er in Resten in Grab 18 (Abb. F, 3) erhalten war.

Sporen

Allein in Grab 18 fand sich ein Sporen (Abb. G, 11) quer zum linken FuB 

des Toten. Ihm fehlt eine Seitenstange. Er gehbrt zur Gruppe der Schlaufen- 

sporen mit stabfbrmigen Biigeln, breitem bandfbrmigem Fersenbogen und 

kurzem breitem Stachel. Verzierungen waren nicht festzustellen. Die Schlau- 

fe des erhaltenen Btigels ist in diesem Fall von innen angeschmiedet. Gut 

vertreten ist dieser Typ z. B. im Grab 70 von Mindelheim (2. Drittel 7. Jhd.)66. 

Zeitlich tritt er offenbar zusammen mit Typen auf, deren Biigel an den Osen 

zu Flatten verbreitert sind67.

Bronzebecken

Das in Grab 19 gefundene Becken (Abb. K, 13) besitzt einen Perlrand. 

Spuren fur einen angelbteten Standring waren nicht zu erkennen. Mit seiner

61 R. L. S. Bruce-Mitford, The Sutton Hoo Ship-Burial, London 1951, 28 u. Abb. 9.

62 N. Aberg, Die Franken und Westgoten in der Vblkerwanderungszeit 1922, 177 

Abb. 269 A, 5.

63 Vgl. z. B. ahnliche Ornamentik auf gegossenen Bronzeriemenzungen von Markt

oberdorf, R. Christlein a. a. O. 80 u. Taf. 69,5—6; zur zeitlichen Stellung der Trink- 

hbrner bis in das 8. Jh. vgl. R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit Bd. A, 255.

64 K. Bbhner a. a. O. 178.

65 H. Dannheimer, Mittelfranken 94 f. u. Taf. 23, C 2; 29,16; Chr, Neuffer-Miiller, 

Iversheim z. B. Taf. 12,24 (Gr. 77); 19,9 (Gr. 107); 28,2 (Gr. 140); R. Koch, Kat. 

Esslingen 41 u. Taf. 10,6 (1. H. 7. Jh.); Bonner Jahrb. 160, 1960, 223 (Lommersum).

66 J. Werner, Mindelheim 9 u. Taf. 33, 14; W. Veeck, Die Alamannen in Wiirttemberg. 

Germ. Denkm. d. Vblkerwanderungszeit 1, 1931, 76 u. Taf. 67 A, 7 (Nurtingen); 

Fundber. aus Scbwaben N. F. 18/1, 1967, 203, Abb. 2 (Goldberg/Ries).

67 R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit 114 f. u. Taf. 21,11. 13; J. Werner, 

Biilach 65 f. u. Taf. 38, 23.
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Abb. 6 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Grab 18, Trense vor der Restaurierung, linker 

Knebelring mit Rest des Knochenknebels

steilen Wandung gleicht es z. B. einem Becken mit glattem Rand aus Sinz 

(um 600)fi8. Beide Typen sind noch bis in das 7. Jhd. vertreten* 69.

Das Pferdegeschirr

Die in der linken oberen Ecke der Grabkammer 18 zusammengepackt depo- 

nierten Eisensachen (Nr. 14 des Grabplanes, Abb. 3) fielen wohl schon bei der 

Aufdeckung durch ihre Menge auf. Auch lieBen die sofort erkennbaren Rie- 

menverteiler mit ihren anhangenden Beschlagen etwas Besonderes vermuten. 

Aber erst nach grober Reinigung und anschlieBendem muhsamen Losen und 

Abschleifen der dicken Rostschichten auf den einzelnen Stricken in der Werk- 

statt mit Hilfe zahlreicher Rontgenaufnahmen (vgl. den Bericht von R. Wihr 

S. 277) wurde dann zur GewiBheit, daB hier ein fur die frankische Epoche des 

Trierer Bereiches einzigartiger Fund zutage gekommen war. Bedeutungsvoll 

ist vor allem die Tatsache, daB nun die Beschlage einer fast vollstandigen 

Schirrung eines Reitpferdes vorliegen, die zudem noch auBerst prachtvoll und 

reich verziert sind. Nach den Rekonstruktionen der Kopf- und Zaumzeuge 

von P. Paulsen, J. Werner, R. Moosbrugger-Leu und den Bespannungen von

63 K. Bohner a. a. O. 70 u. Taf. 7, 10—11.

69 H. Roosens, J. Alenus-Lecerf, Arion 162, Gr. X—XI; P. La Baume, Junkersdorf 

Taf. 6, Gr. 81 (6./7. Jh.); R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit Bd. A, 252 ff.; F. Fre- 

mersdorf, Das frankische Graberfeld von Kbln-Mungersdorf. Germ. Denkm. d. V61- 

kerwanderungszeit 6, 1955, 128, Taf. 12,17 u. 16,28 (ebenfalls steilwandig); Bonner 

Jahrb. 163, 1963, 433 f. (Lamersdorf).
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Vendel70 besteht wohl an dem Verwendungszweck der meisten Beschlagteile 

kein Zweifel.

Die T r e n s e (Abb. G, 32), eine zwelteilige Knebeltrense, zeigt entgegen 

der sonst ublichen Konstruktion einige Besonderheiten. In die grbBeren inne- 

ren Ringe beiderseits der runden kraftigen GebiBstangen sind rechteckige ei- 

serne Laschen mit je zwei Nieten fiir die Riemen des Kopfgestells eingehangt. 

Die Knebel bestanden aus Tierhornern. Nach dem Befund (Abb. 6) waren sie 

in der Mitte eingeschlitzt zur Aufnahme der Enden der Kopfriemenlaschen. 

Ein gutes Beispiel fiir diese Befestigungsart bietet ein GebiB von Cziko/Un- 

garn71. Hier sind iibrigens die abgebogenen Hornspitzen nach oben gerichtet. 

Eine andere Befestigung von Knochenknebeln und Kopfriemen zeigt die gut 

erhaltene Trense von Wilflingen72, bei der die Knebel beiderseits des Kne- 

belringes mit metallenen Steckzwingen versehen sind, an die die Kopfriemen 

befestigt waren73. Das von der Olker Trense erhaltene Gehbrnstiick 

(Abb. G, 32 b) war nicht verziert, zeigt aber schmale, mit dem Messer facetten- 

artig geschnittene Glattestreifen in Langsrichtung. Die Laschen fiir die Kopf

riemen sind auf den AuBenseiten mit messingtauschierten Ornamenten ver

ziert (Abb. G, 32 a). Zwischen den Randeinfassungen aus einem doppelten Wa- 

benmuster ist jeweils in Plattenmitte ein einfaches Linienmuster mit an ei

nem Ende beiderseits abgebogenen Linien in Form eines Doppelankers ange- 

bracht. Den entgegengesetzten AbschluB zwischen den Nietkbpfen bildet ein 

Querstrich bzw. bei der zweiten Lasche ein Querstrich mit rechtwinklig an- 

setzenden Enden. Dieses Ornament, auch mit ankerfbrmigem AbschluB an 

beiden Enden oder als Ankerkreuz, ist mehrfach auf Beschlagen und Miinzen 

vor allem des 7. Jhd. belegt74.

In den Endbsen der Trensen sind zwei grbBere Eisenringe fiir die Ziigel 

eingehangt. Andere Teile fiir eine Ziigelbefestigung sind im Fundmaterial 

nicht nachweisbar. Die Ziigelenden werden wohl um die Ringe festgenaht, ge- 

knotet oder genietet worden sein75.

70 Niederstotzingen, 61 ft.; J. Werner, Der Fund von Ittenheim. Ein alamannisches 

Fiirstengrab des 7. Jh. im ElsaB, StraBburg 1943, 10 ff.; R. Moosbrugger-Leu, Mero- 

wingerzeit Bd. A, 110 ff.; H. Stolpe, T. J. Arne, Graffaltet vid Vendel, Stockholm 1912, 

z. B. Taf. XII, XIV.

71 J. Hampel, Altertiimer des friihen Mittelalters in Ungarn I, 1905, 245 u. Abb. 582; 

P. Paulsen, Niederstotzingen 59.

72 W. Veeck, Alamannen 76 u. Taf. 66,2; die Trense wird aber umgekehrt mit den 

abgebogenen Knebelspitzen nach oben getragen worden sein.

73 P. Paulsen mit weiteren Parallelen 58 f., hier metallene Knebelstangen.

74 FI. ZeiB, Die germanischen Grabfunde des friihen Mittelalters zwischen mittlerer 

Seine und Loiremiindung. 31. Ber. d. Rom.-Germ. Kommission 1941, I. Teil, Taf. 10, 8 

(Triens v. Grues/Lucon); H. ZeiB, Die Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich. 

Germ. Denkm. d. Vblkerwanderungszeit 2, 1934, 52 u. Taf. 21, 8; J. Werner, Austra- 

sische Grabfunde 123 u. Taf. IV, 118 (Triens); J. Werner, Mindelheim Taf. 19,94/5 n—t 

(Beschlage); H. Besson, 1’Art barbare dans 1’ancien diocese de Lausanne, 1909, 24 f., 

Abb. 5, 10; Taf. X (Schnalle von Fetigny); Abb. 182 (Triens v. Annecy).

75 R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit Bd. A, 113 f. u. Abb. 41.
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Abb. 7 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Grab 

Pferdebespannung

18, Rekonstruktion des Kopfgestells der

Kopfgestell

Zum Riemenwerk gehbrten sicker einige Beschlage und Riemenverteiler 

mit Messingtauschierung und Silberplattierung, die alle eine fast iiberein- 

stimmende Musterung aufweisen. Die beiden kreuzfdrmigen Riemenverteiler 

(Abb. H, 33—34) mit Resten von vier Nieten oder Steckosen auf der Unterseite 

safien wohl auf den Kreuzungen der Backen- mit einem Querriemen oberhalb 

der Nustern (Abb. 7). In ihrer Form mit abgerundeten verdickten Armen ent- 

sprechen sie Riemenverteilern von Pfahlheim, Gammertingen oder Kirch-
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heim/Teck76. Als Dreierriemenverteiler sind die beiden halbmondformigen 

Beschlage (Abb. J, 52—53) zu betrachten, beide Arme mit stilisierten Vogel- 

kopfen verziert. Sie trugen, wie noch auf Rontgenaufnahmen deutlich zu er- 

kennen ist, auf der Unterseite drei Niete in gleicher Anordnung wie bei ahn- 

lichen Beschlagen u. a. von Niederstotzingen, Mindelheim oder Wilflingen77. 

Wo sie am Kopfgestell angebracht waren, ist nicht klar. In den Inventaren 

von Sontheim, Wilflingen, Gammertingen u. a. treten derartige Beschlage z. T. 

in abgewandelter Form mit drei Nieten immer paarweise auf (P. Paulsen 

a. a. O. Abb. 33,6—7; 34, 6—7; 35, 8—9). Am besten paBt — auch aus techni- 

schen Griinden — eine Befestigung auf den Riemenkreuzungen von Backen- 

und Stirnriemen, da hier ein viernietiger Beschlag, wie er noch von P. Paul

sen angegeben ist78, Abb. 45, 48, unnotig und hinderlich ist, weil der abge- 

hende Kehlriemen auf Grund seiner starken Abwinkelung (vgl. Moosbrugger- 

Leu, Merowingerzeit Bd. A, 113, Abb. 41 C) nicht mehr mit dem Beschlag zu- 

sammengebracht werden kann. Hier hat eher ein Beschlag mit drei Nieten ei- 

nen Sinn. Zur Verzierung der Backenriemen und des Riemens fiber der Nase 

dienten ferner die fiinf langovalen Beschlagplatten mit je zwei Nieten, von 

denen vier die gleiche Zier aufweisen (Abb. H, 36—37).

Sattelzeug

Vom Vorderzeug stammen eindeutig die drei groBen Ringe mit eingehang- 

ten dreinietigen Beschlagplatten und halbmondformigen Zieranhangern. Der 

Ring mit zwei Beschlagen saB im Brustriemen (Abb. J, 51), wahrend die bei

den Garnituren mit je drei Beschlagen (Abb. H, 35; 40) seitlich den Brustrie

men mit einem quer fiber den Nacken fiihrenden Halteriemen verbanden.

Zum Behang des Hinterzeuges gehorten die drei groBen rechteckigen Zier- 

platten mit drei Nieten und wulstformigem AbschluB (Abb. J, 55) und zwei 

schmalere Flatten gleicher Form mit je zwei Nieten (Abb. H, 41). Zum Rie- 

menbesatz mfissen noch vier schmale Beschlagplatten mit je zwei Nieten 

(Abb. H, 39) und ein Rechteckbeschlag mit vier Nieten und Rest einer seitlich 

ansetzenden bandformigen Ose (Abb. H, 44) gerechnet werden. Die rechtecki- 

ge Platte mit vier Nieten (Abb. J, 56) verband sicher Schwanzriemen mit 

Ziergehange und einem Riemen fiber den Rficken.

Die Zusammengehdrigkeit aller dieser Stficke mit den Beschlagen des 

Vorderzeuges zu einer Garnitur wird auch durch die gleichen Ziermuster be- 

statigt.

Ob das Pferdegeschirr dem Toten vollstandig mitgegeben wurde, ist aller- 

dings nicht sicher. Es fehlen z. B. alle sonst zum Riemenwerk, vor allem zum 

Sattel notwendigen Schnallen, aber auch einzelne fur einen beiderseits 

gleichmaBigen Behang erforderliche Zierplatten. Es fehlt u. a. eine groBe recht- 

eckige Gehangeplatte zum Hinterzeug wie Abb. J, 55 und eine zweite Niet- 

platte wie Abb. J, 56.

76 P. Paulsen, Niederstotzingen Abb. 29,5—7; Abb. 37.

77 Ebd. 65 f£. u. Abb. 30.

78 Vgl. auch zur Bespannung die neue Rekonstruktion an Hand des zweiten Fursten- 

grabes von Apahida/Rumanien, Germania 50, 1972, 199 ff. u. Abb. 10; auch hier ist der 

Kehlriemen wohl falsch, also nicht schrag genug gefiihrt.

16*
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Abb. 8 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Grab 18, Rekonstruktion der vollstandigen Pferde- 

bespannung.

Der Verwendungszweck der iibrigen Beschlage und der Schnalle ist dage- 

gen unklar, zumal sie auch nicht einheitlich verziert sind. Die kurzen halb- 

runden Endbeschlage (Abb. H, 42—43; J, 47—49) und die beiden Riemenzun- 

gen mit je einem Niet, sowie die Schnalle mit nur 1,5 cm lichter Rahmenbrei- 

te (Abb. H, 38; J, 54; J, 50) kbnnten wohl von einem Giirtel stammen. Es ist 

aber auch denkbar, daB die Schnalle als VerschluB des Kehlriemens am
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Kopfgestell diente79, wahrend die kurzen Beschlage und die Riemenzun- 

gen an herabhangenden kurzen und langen Zierriemen angebracht waren. 

Wie die von P. Paulsen a. a. O. Abb. 49 aus dem Stuttgarter Psalter wiederge- 

gebene Abbildung einer Pferdebespannung bezeugt, sind jedenfalls derartige 

Zierriemen am Vorder- und Hinterzeug zeitweise durchaus iiblich gewesen, 

und zwar mit vielfach geknotetem Riemenwerk.

Das urspriingliche Aussehen der Pferdebespannung hat L. Dahm nach den 

bisher vorliegenden Rekonstruktionsversuchen mbglichst mabstabgerecht 

wiederhergestellt (Abb. 7—8), wobei technische Uberlegungen eine ausschlag- 

gebende Rolle gespielt haben. Die Verteilung der Beschlage findet auch in 

etwa eine Bestatigung auf Reiterdarstellungen rbmischer Grabsteine79a. Das 

Aussehen von Sattel und Steigbiigeln bleibt dabei hypothetisch, da von ih- 

nen keinerlei Reste zu finden waren.

Zu den Ziermustern der Beschlage gibt es besonders im siiddeutschen 

Raum gute Parallelen, die auch mit ziemlicher Sicherheit auf die Herkunft 

der Olker Garnitur aus dort arbeitenden Werkstatten hinweisen. Die Beschlage 

des Sattelzeuges, die z. T. mit der Garnitur des Grabes 6 von Niederstotzingen 

(P. Paulsen a. a. O. Taf. 48 und 90, 14) fast iibereinstimmen, weisen Verzierungen 

mit gepunkteten Flechtbandmustern und plattierten Zwickeln, gestrichelten 

Randzonen, Waben- und Treppenmustern auf, die etwa um die Mitte des 7. 

Jhd. auftreten. Zusammen mit einem gleichen Sporn wie in unserem Grab ist 

z. B. diese tauschierte Ornamentik in Grab 70 von Mindelheim vertreten (2. 

Drittel 7. Jhd.)80. Eine Datierung um die Mitte dieses Jahrhunderts oder noch 

spater wird durch die iibrigen silberplattierten und messingtauschierten Be

schlage des Kopfgestells bestatigt. Die Spiraltauschierungen (Abb. H, 42; J, 48) 

sind zeitlich gleich81 und in denselben Horizont gehdren auch die Riemenzun- 

gen mit punktgefiilltem Band als Rahmen und mit rundem Mittelfeld mit 

Vierpabknoten inmitten von Tiergeschlingen82, ebenso die Schnalle mit spi- 

ralahnlichem Flechtband auf der Beschlagplatte, kreuztauschierten Nietkop- 

fen und maanderartigem Dekor auf dem Rahmen83. Die eingebogenen u-for- 

migen bzw. omegaformigen Bandierungen an den Randern der schmalen Be

schlage (Abb. H, 36) finden dagegen auch im rheinischen, burgundischen oder 

nordfranzdsischen Gebiet ihre Parallelen. Schon K. Bdhncr hatte bei der Nitte- 

ler Schnalle ein aufgelbstes Tierornament angenommen (Mitte 7. Jhd.), das 

auch fur volutenartige Bandierungen (z. B. scheibenfbrmige Fibel aus Flom-

79 Vgl. R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit Bd. A, 113 Abb. 41, A—B; P. Paulsen, 

Niederstotzingen Abb. 45.

79a R. Zschille, R. Forrer, Die Pferdetrense in ihrer Formenentwicklung, Berlin 

1893, Taf. VII, 13—15, VIII, 4a.

80 J. Werner a. a. O. Taf. 14 u. 33; vgl. auch R. Koch, Kat. Esslingen Taf. 90 (Sirnau 

Gr. 39; 171); R. Koch, Main-Tauber-Gebiet 72 f. (Riemenverteiler); R. Christlein, 

Marktoberdorf Taf. 73—74 (Graberschicht 2).

81 R. Christlein, Dirlewang 21 f., 28 ff. u. Gr. 27 (Taf. 9); J. Werner, Mindelheim 

Taf. 7 (Gr. 7); R. Koch, Kat. Esslingen Taf. 94 (Gr. 191).

82 U. Koch, Donautal 72 u. Taf. 87 m. fast gleichem Gegenstiick (Kelheim-Gemund 

Gr. 40).

83 U. Koch, Donautal Taf. 87,4—5; J. Werner, Mindelheim Taf. 10 Abb. 34,6a; 

J. Werner, Miinzdatierte Austrasische Grabfunde Taf. 32, 10c (Hintschingen Gr. 14).
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born) zutreffen dtirfte84. Auch bei den plattierten Innenflachen unserer Be- 

schlage mit Kreisaugenmustern mochte man am ehesten an derartige aufgelo- 

ste Muster denken.

Fibeln und Zierscheibe

In Grab 13 fand sich eine Rundfibel mit PreBblechauflage 

(Abb. D, 14). Das Bronzeblech ist auf einer Bronzeplatte mit sechs durchge- 

henden Nieten befestigt. Die Muster sind leider stark zerstort. Die durch das 

Mittelfeld in Kreuzform fiihrenden plastischen Rippen sind unregelmaBig, 

teilweise zweizeilig. In der Mitte war offenbar ehemals ein kleiner Bucket 

ausgebildet. Die Felder sind halbmondformig vertieft, eingefaBt mit heraus- 

getriebenen Randzonen. Die Fibel, auf der Riickseite mit eisernem Scharnier, 

Spirale und bronzenem aufgeldtetem, bandformigem Nadelhalter versehen, 

gehort wohl in die Gruppe der PreBblechfibeln (Bohner Typ E 2), weicht aber 

im Zierstil vollig ab85.

Die Bronzescheibenfibel aus Grab 22b (Bohner Typ F) ist eben- 

falls in der Verzierung abweichend von den bisher bekannt gewordenen 

Stricken86. Die eingravierten z. T. auch mit deutlich erkennbaren Stichelschla- 

gen eingetieften radialen Doppelrillen (Abb. M, 8) enden in tiefen Punkten 

mit kreisformigen nachtraglich eingravierten Umrahmungen, desgleichen auf 

dem Mittelbuckel. Die Arbeit ist sehr unregelmaBig, plump und z. T. nur 

fliichtig ausgefiihrt.

Ein einzigartiger Fund ist das runde bronzene, sehr diinne Zierblech 

aus Grab 13 (Abb. 9; C, 6). Die Unterlage bildete wahrscheinlich eine Bronze- 

scheibe, von der aber nichts erhalten ist. Die Befestigung erfolgte durch ei- 

nen auf den Blechrand aufgelegten profilierten Ring mit kleinen nagelformi- 

gen Nieten. Das Ziermuster ist wohl getrieben oder eingepreBt und stellen- 

weise gepunzt bzw. nachgearbeitet87 (Treibarbeit uber Holzmodel).

In Verlangerung der Arme des im Zentrum liegenden gleicharmigen 

Kreuzes sind in einer mit groBen Raubvogelschnabeln gefiillten Zone mensch- 

liche Masken angebracht. Eine zweite auBere Zone weist dann wieder Tier- 

schnabel auf, hier gegeneinander gestellt und mit aufgesperrten Rachen. Die 

Leiber sind durch gepunktete Bander angedeutet.

84 K. Bohner, Trierer Land 203 u. Taf. 53,4; E. Salin, Lezeville Taf. Ill, 1—4; 

VIII, 5; H. Ament, Frankische Adelsgraber von Flomborn. Germ. Denkm. d. Vblker- 

wanderungszeit Ser. B, Bd. 5, 1970, 36 Nr. 34 u. Taf. 5, 1.

85 Vgl. dazu auch Germania 21, 1937, 39 ff. (L. Hussong); das Muster ahnelt dem der 

beiden Scheibenfibeln von Brunnadern/Stidbaden: F. Garscha, Alamannen in Siidbaden 

Taf. 86, 6 u. 10.

86 K. Bohner, Trierer Land Taf. 18, 1—5; weitere Parallelen z. B. Sint-Gillis/Den- 

dermonde, Arch. Belgica 41, 1958, Taf. VIII, 5—6; R. Christlein, Marktoberdorf 69 

u. Taf. 65, 12; F. Garscha, Alamannen in Siidbaden Taf. 85, 19; R. Koch, Kat. Ess

lingen 17 u. Taf. 48, A 3; J. Werner, Kat. d. Sammlg. Diergardt, Bd. 1, Die Fibeln, 1961, 

39 Nr. 186 (Marschelepot), nordfranzbsische Form; Walsheim, 12. Ber. d. Staatl. Denk- 

malpflege im Saarland 1965, 116 u. Abb. 4,9; R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit 

Bd. A, 187, 189.

87 Zur Technik W. Veeck, Alamannen 44 f.; H. Bott, Bajuwarischer Schmuck der 

Agilolfingerzeit 1952, 65 ff.
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Abb. 9 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Zierblech aus Grab 13

Das Zierschema ist in seiner Gesamtkonzeption auBergewohnlich. Das 

gleicharmige Kreuz (griechische Form) zeigt zwischen den Armen flache Rie- 

fen, die sicherlich Strahlen symbolisieren sollen88. Vier fiber Kreuz gesetzte 

Kopfe finden sich zwar mehrmals auf Schnallen, es fehlt aber die Kreuzdar- 

stellung im Zentrum89. Alle Gesichtsdarstellungen sind in derselben einfa- 

chen u-fdrmigen Strichmanier eingraviert. Diese Motivkombination diirfte 

auf Einfliissen aus dem langobardischen Italien beruhen, wie verschiedene

88 Z. B. auf einem Grabstein bei Mainz, Altertumer unserer Heidnischen Vorzeit 2, 

1870, H. 5, Taf. 5, 3; M. C. Barriere-Flavy s. Anm. 29, Taf. 63, 10 (Scheibenfibel v. Sainte- 

Sabine, Cote-d’Or); Taf. 54,7 (Beschlagplatte v. Gennes, Maine/Loire); G. Boulanger, 

Le mobilier funeraire Gallo-Romain et Franc en Picardie et en Artois 1902—05, 

Taf. 45,5 (Bronzeschnalle).

89 Barriere-Flavy a. a. O. Taf. 49,7 (Cornett.es, Pas-de-Calais); Boulanger a. a. O. 

Taf. 42, 1 (Corbie) u. S. 152, Textabb., weitere Parallelen S. 151 (Anderlecht, Bousancy, 

Chesnaux); J. Werner, Biilach 53 f. u. Taf. II, 20—21.

Cornett.es
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Goldblattkreuze z. B. aus dem Gisulfs-Grab (Cividale), Pavia, Calvisano oder 

von anderen oberitalienischen Fundorten deutlich machen90. Ob es sich in je- 

dem Fall um Christus- oder Evangelistensymbole handelt, ist allerdings nicht 

sicher91. Die beiden Zonen unserer Scheibe mit Tierdarstellungen und ver- 

schlungenen Leibern gleichen am ehesten ahnlichen Tierzonen um gleichar- 

mige Kreuze auf groBen durchbrochenen Zierscheiben bzw. einigen Amulett- 

kapseln (mittleres bis spates 7. Jahrh.)92. Auf einigen Zierscheiben wie von 

Lohningen oder Wittislingen ist es eine auBere in vier Abschnitte unterteilte 

Zone mit antithetisch gestellten gebffneten Tiermaulern (Schlangen?)93. An- 

dere Parallelen aus dem Alamannischen Raum zeigen auBerdem wie in der 

inneren Zone unserer Scheibe gleiche Motive mit Raubvogelkopfen (Adler 

oder Greif?)94.

Die Olker Zierscheibe mbchte man doch auf Grund der zentralen Kreuz- 

darstellung und der Kopfe als Ausdruck christlicher Vorstellungen deuten. 

Ihre technische Herstellung verweist sie in den Werkstattkreis der siiddeut- 

schen Brakteatenfibeln. Ihre GroBe (8,5 cm), die auch die der Mindener Fibel 

weit tibertrifft, macht es allerdings schwierig, sie als Belag einer Fibel anzusehen. 

Selbst das goldene Zierblech von Pliezhausen ist etwa 1 cm kleiner95. In der 

GroBe gleicht sie eher einigen durchbrochenen Zierscheiben, die wohl teilwei- 

se als Zierbeschlage gedient hatten96.

NADELN

In den beiden Mannergrabern 18 und 19 fanden sich einfache Bronzena- 

deln mit durchlochten flachen Kbpfen (Abb. G, 29; M, 35). Sie lagen jeweils 

quer auf der Brust, miissen also zur Kleidung und Tracht gehbrt haben97. 

Sie sind beide verhaltnismaBig kurz und gerade und weichen von den gebo- 

genen „Sacknadeln“ siiddeutscher spater Mannergraber ab98. Die Nadel aus 

Grab 14 (Abb. E, 12) mit feiner kreuzfdrmiger Musterung des oberen Schaftes 

und abgebogener Kopfplatte kann ebenfalls als Schmucknadel gedient haben99.

90 S. Fuchs, Die langobardischen Goldblattkreuze aus der Zone sudwarts der Alpen, 

Berlin 1938, Taf. 1—2; 17; 19; 25; 34; J. Werner in Acta Archaeologica 21, 1950, 53 f. 

(u. a. Biilach Gr. 7).

91 S. Fuchs a. a. O. 36 ff.; vgl. R. Koch, Kat. Esslingen 18 f.; Karl d. GroBe, Aus- 

stellungskatalog Aachen 1965, 247 u. Abb. 49 (Orosius, AbriB d. Weltgesch., Abschrift 

Laon 8. Jh.) mit Evangelisten oder ihren Symbolen an den Enden der Kreuzarme; 

R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit 86.

92 Besonders J. Werner, Das alamannische Fiirstengrab v. Wittislingen. Miinchener 

Beitrage z. Vor- u. Friihgesch. 2, 1950, 38 ff.; 57 ff.; H. Roosens, J. Alenus-Lecerf a. a. O. 

Abb. 48 (Amulettkapsel v. Arion); H. Bott, Bajuwarischer Schmuck a. a. O. 90 ff.

93 J. Werner a. a. O. 57 ff. u. Taf. 13, 1—3.

94 W. Veeck, Alamannen Taf. 41,5; 42,2; 77, B 14; J. Werner a. a. O. 57; R. Koch, 

Kat. Esslingen 23 ff. u. Taf. 73, 8 u. 83, 12 (Oberesslingen, Sirnau).

95 W. Veeck, Alamannen 294.

98 H. Bott a. a. O. 165 f.; J. Werner a. a. O. 59.

97 H. Dannheimer, Lauterhofen 24 (Gr. 83); U. Koch, Donautal 44 f.

98 H. Dannheimer, Mittelfranken 59 f.

99 H. Bott a. a. O. 158 ff.; K. Bohner, Trierer Land 123 und Taf. 23, 1; R. Koch, Main- 

Tauber-Gebiet 40 u. Taf. 80,2; G. Faider-Feytmans, Mariemont a. a. O. 101 u. Taf. 

48, 452.
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Ihre Lange von uber 13 cm spricht gegen eine Bestimmung als Ohrlbffel. Sie 

fand sich allerdings in einem Mannergrab in der Hiiftgegend, wohl ehemals in 

einer Tasche.

Fingerringe

AuBer dem einfachen bandfbrmigen Ring aus dem Madchengrab 16 (Abb. 

F, 13), der bei der linken Hand lag und mit Kerbstrichen verziert ist (Bbhner 

Typ B), fand sich nur noch in dem Mannergrab 19 in Hbhe der linken Hand 

ein bronzener verzierter Fingerring (Abb. M, 34). Der Ring besitzt auf der 

Unterseite des Reifens eine eingesetzte runde Platte, die auBen mit unregel- 

maBigen Stricken verziert ist. Dieser Ringtypus mit Gegenplatte ist haufiger 

vertreten, auch mit einer rechteckigen Schmuckplatte mit gegossenen und 

gravierten Strichmustern in Monogrammform, die oft nicht mehr zu deuten 

sind100. Bei unserem Stuck konnte aber der kleine Kreis in der oberen rech- 

ten Ecke vielleicht das Auge eines vollig stilisierten Tieres darstellen. AuBer- 

gewbhnlich sind die auf den Ringseiten gegossenen und nachgravierten Vo- 

gelkbpfe. Parallelen bieten ein Ring aus Wiirttemberg (Fo. unbekannt) und 

ein Goldring von Viviers/Ardeche mit eingravierten Kbpfen (Greifen?)101. 

Vielleicht deuten die auf den profilierten Seiten eines Ringes von Oestrich 

angebrachten Punktkreise ebenfalls auf stilisierte Vogel hin102.

Perlen

Die in den Grabern 13 und 16 beigegebenen Perlenketten (Abb. 10) werden 

durch die tonnenfbrmigen Perlen aus opak-gelbem, grunem und braunlichem 

bis rotbraunem Gias vor allem in das mittlere 7. Jahrh. datiert (Abb. D, 22; 

F, 6), ebenso die opaken kleinen Ring- und Reihenperlen und zylindrische Ty- 

pen (Abb. D, 21; F, 4—5). Seltener sind weiBgraue und blaugriine Reihenper

len, opak, aber nicht stumpf, sondern mit glasiger Oberflache (Abb. F, 2)103. 

Etwa zeitgleich sind die Reihenperlen, opak-grauweiB mit griinblauem 

Flechtband (Abb. F, 7) oder die kugelige, opak-rotbraune Perle mit weiBen 

Streifen (Abb. F, 14)104. Eine einzige quaderfbrmige Perle, blaugriin, mit 

Schliffrundel (Abb. F, 12) befindet sich in Grab 16105. Die runde zylindrische 

Perle (Abb. D, 17), gelb-opak, mit rotbraunem Fischgratmuster, in der Mitte 

grunblau, ahnelt Typen des 6.—7. Jahrh. (Bbhner Taf. 9, 4—5), wahrend das 

doppelkonische Stuck (Abb. D, 16), weiB mit rotbraunem Muster und grtin- 

blauem Querstreifen, in die Gruppe der geflammten Perlentypen des 7. Jahrh.

100 R. Koch, Main-Tauber-Gebiet 40, Taf. 80, 2 (Mitte 7. Jh.); Altert u. Heidn. Vorz. 1, 

1858, H. XI, Taf. 8, 12; Ardenne et Gaume, 4, 1961, 66 f., Bronzering gleicher Form von 

Belvaux/Lesse-et-Lomme (E. Marien).

101 W. Veeck, Alamannen 56 u. Taf. J, 10; E. Salin, La civilisation merovingienne I, 

1949, 404 u. Abb. 144.

102 Altert. u. Heidn. Vorz. 1, H. XI, Taf. 8, 13.

103 K. Bbhner a. a. O. 71 ff.; R. Christlein, Marktoberdorf 73, Taf. 64, 5 (Mitte 7. Jh.); 

H. Dannheimer, Lauterhofen Taf. I (spates 7. Jh.); Chr. Neuffer-Miiller, Iversheim 29.

104 R. Christlein, Marktoberdorf Taf. 63, 1.

105 K. Bbhner a. a. O. 82 (Stufe III/IV).
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Abb. 10 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Perlenketten, Grab 13 und 16

gehort, und zwar zu einer Variante mit weiBen Punkten106. Abweichend und 

ganz aus dem Rahmen fallend ist die groBe sechseckige Zylinderperle (Abb. 

D, 20), grunglasiert mit rotbraunen Streifen an beiden Enden. Die flachkuge- 

lige Perle aus orangefarbenem durchscheinendem Gias (Abb. F, 8) gehort an 

und fur sich zu Perlensorten des 6. Jahrh. Durchscheinende einfarbige Typen 

konnen aber auch noch spater auftreten107.

Gebrauchsgerate

Von den iibrigen Beigaben sind besonders erwahnenswert das K 1 a p p - 

mess er aus Grab 14 (Abb. E, 7; 9), das leider stark zerstbrt ist. Der Griff 

scheint diinn und war vielleicht am Ende umgebogen oder nur als kurzer ge- 

rader Dorn ausgebildet108. Diese Form ist in unserem Gebiet sonst bisher 

nicht nachgewiesen, die von K. Bohner (S. 215) erwahnten Stiicke sind anders 

ausgebildet.

106 R. Koch, Kat. Esslingen 15 u. Taf. 99, 97; K. Bohner a. a. O. Taf. 9, 23—33.

107 Z. B. Bonner Jahrb. 160, 1960, 224 (Lommersum); Chr. Neuffer-Muller, Ivers- 

heim 28.

108 H. Dannheimer, Mittelfranken 99 u. Taf. 47, 10 (spates 7. Jh.); U. Koch, Donautal 

100 (Messer m. kurzem Dorngriff).
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Die in einigen Grabern auftretenden einfachen Messer vertreten zu- 

meist den spaten Typ (Bohner Typ C) mit kurz vor der Spitze abgeknickten 

Riicken (Abb. B, 7; C, 2; D, 9; F, 1; M, 1; N, 3)109. Das Messer mit sichelfbrmiger 

Spitze (Abb. F, 4) aus Grab 18 (Bohner Typ D) scheint besonders im spateren 

7. Jahrh. verbreitet zu sein110.

Die einzige Bronzepinzette aus dem Mannergrab 19 (Abb. K, 4) ah- 

nelt in der Profilierung der Backen und der Strichverzierung auf dem Biigel 

einem Stuck aus Grab 36 von Barbing-Irlmauth. Diese Form gehort allgemein 

in das 6. und 7. Jahrh.111.

Eine merkwiirdige Beigabe ist die eiserne Schbpfkelle in dem rei- 

chen Grab 19 (Abb. L, 29). Sie lag neben der linken Schulter des Toten, Be- 

deutung und Zweck sind unbekannt. Kellen und Schbpfloffel gleicher Form 

und GroBe sind aber aus rbmischen Siedlungen bekannt z. B. von einem Guts

hot bei Newel (H. Cuppers in Trierer Zeitschr. 34, 1971, 194 u. Abb. 27, 1).

ZuSAMMENFASSUNG

Der urspriingliche Umfang des Olker Friedhofs ist nur schwer abzuschat- 

zen. Nach der Lage im Gelande und unter Beriicksichtigung der sehr be- 

grenzten Flache diirfte er aber auf alle Faile keine groBe Ausdehnung gehabt 

haben. Das bestatigen auch nachtragliche groBere flachenmaBige Abdeckun- 

gen besonders im Westen, die keinerlei Hinweise auf Bestattungen mehr er- 

gaben. Die schon anfangs angenommene FlachengrbBe von etwa 350 qm wird 

wohl annahernd richtig sein. Problematisch bleibt eine Schatzung der Zahl 

der urspriinglichen Bestattungen, da vor allem der Anteil der beigabenlosen 

Graber, aber auch der Nachbestattungen in alteren Grabern unbekannt ist, 

zumal diese oft flacher angelegt waren und so standigen Zerstorungen (Stein- 

abbau, Bodenbearbeitung, andere Abtragungen, Wegebauten) starker ausge- 

setzt waren. Der Kern des Friedhofs lag offensichtlich im Bereich der tiefen 

Graber 18—19. Weitere beigabenfiihrende Graber schlossen sich vor allem in 

westlicher und ostlicher Richtung an. Wie weit sie auch nach Norden hin vor- 

auszusetzen sind, ist nicht sicher. Im Bereich der zuerst untersuchten beiga

benlosen Anlagen 2—6 fanden sich jedenfalls keine Spuren alterer beigaben- 

fiihrender Bestattungen. Auch im siidlichen Randgebiet ist lediglich in einem 

der dort um 1910 zerstorten Graber ein Messer als Beigabe gefunden worden. 

Reichere Beigaben waren sicher aufgefallen. Bei einigermaBen regelmaBiger 

Belegung im beigabenfiihrenden Friedhofsbereich wird man daher vielleicht 

noch etwa 20 Grabanlagen auch solche mit sparlichem Beigabengut zurech- 

nen miissen. Zusammen mit der spateren Schicht von Nachbestattungen und

109 R. Koch, Kat. Esslingen 44; F. Stein, Adelsgraber 37.

110 F. Stein, Adelsgraber 37; H. Dannheimer, Mittelfranken Taf. 25, Bl (Gnotzheim); 

J. Werner, Biilach 17; P. Paulsen, Niederstotzingen Taf. 93, 12 (6./7. Jh.); R. Moosbrug- 

ger-Leu, Merowingerzeit Bd. A, 265; G. Fingerlin, Giittingen u. Merdingen 131 (als 

Klappmesser angesehen).

111 U. Koch, Donautal 101 u. Taf. 40,2; R. Moosbrugger-Leu, Merowingerzeit 

Bd. A, 265 u. Taf. 70,8; F. Garscha, Sudbaden Taf. 81, 19.
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der um den Friedhofskern anschlieBenden beigabenlosen Graberzone wird 

wohl die Gesamtzahl von 80—90 Grabern im wesentlichen zutreffen.

Hinzu kommt der chronologisch faBbare Zeitraum. Anhand der Beigaben 

— besonders des Pferdegeschirrs — kann der Friedhof erst etwa um die Mit- 

te des 7. Jhd. angelegt worden sein. Die spateren Bestattungen miissen dann 

entsprechend der mit dem Ende des 7. Jhd. einsetzenden Sitte, Beigaben nicht 

mehr mitzugeben, bis in das 8. Jhd. hineinreichen. Wie weit dann noch eine 

Belegung bis zur Aufgabe des Friedhofs erfolgte, ist nicht bestimmbar. Sie 

wird sicherlich mit der im Ort erfolgten Griindung der Kapelle (Filialkirche) 

zusammenfallen (400 m ostlich des Friedhofs). Die sehr sparliche und erst spat 

einsetzende schriftliche Uberlieferung bietet dazu leider kaum einen Anhalts- 

punkt. Die heutige Kapelle wird erstmals 1569 erwahnt (sacellum Olck), und 

zwar als Filiale zur Mutterkirche Welschbillig. Sie muB aber schon zur Zeit 

der endgultigen Pfarreinteilung bestanden haben. Dieser Vorgang wird von 

der historischen Forschung in das 9. Jhd. datiert112. Das bestatigt vielleicht 

auch das ihr zugehdrige Clemens-Patrozinium, das offenbar auf Griindungen 

aus der Zeit Willibrords oder in die Jahrzehnte danach zuriickgehen diirfte 

und karolingerzeitlich ist, also in das 8. Jhd. zuriickreicht113. Die heutige Ka

pelle beruht auf einem romanischen Bau von 5,95 X 9,40 m GrbBe mit 

Ostturm und Tur an der Westseite. Von ihm ist lediglich der Rest eines Por

tals mit Tympanon erhalten, dessen Rahmen an der Innenkante und im Quer- 

abschluB ein Kerbschnittmuster aufweist und im Bogen ein Steck- oder Vor- 

tragekreuz (Abb. 11). Die lichte Breite der Tur betrug 1,00 m, mit Pfosten 

1,50 m, ihre Hohe etwa 3,50 m114. Das Kreuz, das in seiner Grundform mero- 

wingische und karolingische Vorbilder hat (Stangen- oder Auferstehungs- 

kreuz)115, ist auf seinen Armen und in der Mitte mit Rundeln besetzt, ein 

Typ, der in romanischer Zeit in Metallarbeiten erscheint116. Eine Ubertra- 

gung in Stein ist nur wenig bekannt, dafiir aber vereinzelt Kerbschnittorna- 

mentik (10.—12. Jhd.)117.

Der Portalrest kann also nicht mehr zu den Vorgangern der romanischen 

Kapelle gchdren. Altere Bauten sind bisher nicht nachgewiesen, aber schon

112 N. Kyll, Siedlung, Christianisierung und kirchliche Organisation der Westeifel. 

Rhein. Vierteljahresbl. 26, 1961, 228; E. Ewig, Trier im Merowingerreich. Civitas, Stadt, 

Bistum. Trierer Zeitschr. 21, 1952, 252 f.; F. Pauly, Siedlung und Pfarrorganisation im 

alten Erzbistum Trier. Das Landkapitel Kyllburg-Bitburg. Veroff. d. Bistumsarchivs 

Trier 8, 1963, 39; 212.

113 E. Ewig a. a. O. 163; N. Kyll a. a. O. 201 f.; 207—210; Germania 29, 1951, 296 ff.; 

K. Bohner a. a. O. 352.

114 Die Kunstdenkmaler des Landkreises Trier (E. Wackenroder, H. Neu), 1936, 

262 f.; rotlicher Sandstein; die Aufnahme wurde von H. Thornig, Landesmuseum, an- 

gefertigt.

115 Vgl. F. Miihlberg, Memoriensteine und Tischaltar in Rodenkirchen. Kdlner 

Jahrb. f. Vor- u. Fruhgesch. 9, 1967—68, 168 ff.; U. Schmidt, Der Priesterstein von 

Mainz. Forschungen z. Kunstgesch. u. Archaologie 6, 1966, 141 ff.

116 E. G. Grimme, Goldschmiedekunst im Mittelalter. Form und Bedeutung des 

Reliquiars von 800—1500. Du Mont-Dokumente, Kbln 1972, 42 f. u. Abb. 17 (Reliquien- 

kreuz um 1019); H. Liier, M. Creutz, Gesch. d. Metallkunst II, 1904, Abb. 163, 182, 

10.—11. Jh.

117 R. Kautzsch, Der romanische Kirchenbau im ElsaB, 1949, 108 f., Abb. 89—90; 

113 f., Abb. 93, Bergholzzell, Tiirsturz m. Steckkreuz, Taf. 75.
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Abb. 11 Oik, Krs. Trier-Saarburg, Portalrest an der AuBenwand der Kapelle, 

ca. 1 : 12,5 (Aufn. H. Thbrnig, Landesmuseum)

aus historischen Griinden zu vermuten. Unter der Voraussetzung, daB der 

Friedhof bis zu seiner Verlegung an eine Kapelle etwa 100 Jahre bestanden 

hatte (ca. bis zur Mitte des 8. Jhd.), hatten dann dort nach der bisherigen Be-
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rechnungsmethode etwa drei Generationen bestattet, und zwar Bewohner ei- 

ner kleinen Siedlung (Bohner Gruppe 2), d. h. einer groBeren Gehoftgruppe, 

die im oberen Olkbachtal gelegen haben diirfte und um einen Herrenhof 

gruppiert war118. Die GroBe der zugehdrigen Gemarkung betrug hier etwa 

526 ha119. DaB es sich um einen bedeutenderen Hof handelte, machen die bei- 

den reichen, zentral gelegenen kammerartigen Bestattungen deutlich. Ihre 

auBergewohnlich reichen Beigaben, vor allem das sicher aus dem alamanni- 

schen Raum stammende Pferdegeschirr, die Sporenbeigabe, das mitgegebene 

Trinkhorn und das mit reichen Beigaben versehene Grab 13 (Doppelbestat- 

tung), dessen Funde teilweise auch auf eine Frauenbestattung hinweisen, las- 

sen auf einen Hofbesitzer mit groBem Grundbesitz oder einen Adeligen 

schlieBen, der auch die Moglichkeiten fiir die spatere Griindung und den Un- 

terhalt einer eigenen kleinen Kirche bzw. Kapelle besaB120. Allem Anschein 

nach ist die in dem Friedhof erkennbare Familie in der Mitte des 7. Jhd. hier 

ansassig geworden. Es scheint sich um eine Neubesiedlung zu handeln. Hin- 

weise fiir eine Siedlungskontinuitat seit romischer Zeit gibt es jedenfalls kei- 

ne. Wie iiberhaupt der Gebietsstreifen um Oik westlich der RomerstraBe zwi- 

schen Kersch und Eisenach auffallenderweise bisher keine Spuren einer fran- 

kischen Besiedlung aufweist (vgl. K. Bohner Karte II) und in den anschlieBen- 

den Teilen auBer Eisenach nach bisheriger Kenntnis nur spate Friedhofe des 

7.-—8. Jhd. auftreten, z. T. mit frankisch-karolingischen Kapellen oder Kir

chen (Gilzem, Meckel, Eisenach).

Die schriftliche Uberlieferung uber Oik ist sehr sparlich und setzt erst 

spat ein. 1023 erscheint in einer Grenzbeschreibung zu dem an das Erzbistum 

von Kaiser Heinrich II. verliehenen Bannforst eine „uilla ulca121“, ein wohl 

deutlicher Hinweis auf einen groBeren Hof. Im 13. Jhd. werden als St. Maxi

miner Besitz in „01ke“ 10 Mansen erwahnt122. Ein Hinweis fiir den in franki- 

scher Zeit gegrtindeten Hof gibt es nicht. Auch die Entstehungszeit des Orts- 

namens selbst ist ungeklart. Nach Aussagen der sprachgeschichtlichen For- 

schung handelt es sich ursprunglich um einen Flurnamen (fruchtbares Acker

land, im 12. Jhd. Weinberge) keltischer Herkunft, der sich aber erst spater, 

vielleicht erst in frankischer Zeit, zu einem Ortsnamen umwandelte (H. Engels 

a. a. O. 72; K. Bohner a. a. O. 354, Anm. 70) und hierher iibertragen wurde, 

sich also nicht seit der romischen Besiedlung123 hier gehalten haben diirfte.

118 K. Bohner a. a. O. 268 ff.; 279; 236 ft.

119 K Bohner a. a. O. 347 f.

120 K. Bohner a. a. O. 324 f.; F. Stein, Adelsgraber 162 ft.; 170 f.; 176 ff.

121 J. Steinhausen, Ortskunde Trier-Mettendorf a. a. O. 244; Trierer Zeitschr. 3, 

1928, 67 (J. B. Keune); H. Engels, Die Ortsnamen an Mosel, Sauer und Saar und ihre 

Bedeutung fiir eine Besiedlungsgeschichte. Schriftenreihe z. Trierischen Landesgesch. 

u. Volkskunde 7, 1961, 72.

122 Kunstdenkm. Ldkr. Trier a. a. O. 262; Trierer Zeitschr. 21, 1952, 253 (E. Ewig); 

W. Jungandreas, Historisches Lexikon d. Siedlungs- und Flurnamen des Mosellandes, 

Trier 1962—63, 769.

123 Vgl. J. Steinhausen, Archaologische Siedlungskunde des Trierer Landes, 1936, 

365; hier werden die bei Oik in einem romischen Keller gefundenen FaBreifen von 

Weinfassern(?) in Verbindung mit der Namensdeutung Weingarten gebracht, was aber 

nicht zutreffen kann.
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Graberkatalog

Die Tiefenangaben beziehen sich auf die bei der Untersuchung noch erhaltenen 

Grabkanten. Die ehemalige Deckschicht hatte eine wechselnde Starke von etwa 

20—40 cm. Die urspriinglichen Grabtiefen waren meist nicht mehr zu ermitteln, da 

das Gelande durch standige Beackerung, Abschwemmungen und stellenweise er- 

folgten Steinabbau, weitgehend abgetragen ist. Grababdeckungen fanden sich in 

keinem Fall mehr; Breitenangaben der Grabgruben hinter den LangenmaBen, in 

Klammern Inventarnummern; Abb. der Inventare soweit nicht anders angegeben 

= 1:2 n. Gr.

1. Rechteckige Grabgrube, in den anstehenden gesplitterten Kalkboden eingetieft, 

Trockenmauerwerk in 2 Lagen erhalten, Tiefe 30 cm, Lg. 1,95/0,65 m, Skelett mit 

Kopf in Siidwest, teilweise stark gestbrt, keine Beigaben.

2. Rechteckige Grabgrube, zur Halfte zerstbrt, Trockenmauerwerk (flache Kalk- 

steine) in 2 Lagen erhalten, Tiefe 30 cm, Lg. l,90(?)/0,70 m, Kopf im Siidwesten, 

obere Skeletteile stark gestbrt, keine Beigaben.

3. Rechteckige Grabgrube, Langswande aus Trockenmauerwerk in 2—3 Lagen, 

Schmalseiten durch senkrechte Kalkplatten (Dm. 43 X 60 cm) abgeschlossen, 

Tiefe 42 cm, Lg. 1,90/0,50 m, Kopf im Westen, Skelett stark vergangen, keine 

Beigaben.

4. Rechteckige Grabgrube, z. T. zerstbrt, Trockenmauerwerk in 2—3 Lagen, Tiefe 

40 cm, Lg. 2,10/0,40(?) m, Kopf in Siidwest, Skelett gestbrt, in der Fiillschicht 

Reste einer Nachbestattung, keine Beigaben.

5. Rechteckige Grabgrube, stark gestbrt, Trockenmauerwerk in 2 Lagen, Tiefe 

30—35 cm, Lg. 1,95/0,65 m, Skelett zerstbrt, Schadel nicht mehr nachweisbar, 

Orientierung Siidwest-Nordost, keine Beigaben.

6. Rechteckige Grabgrube, Trockenmauerwerk in 2 Lagen, Tiefe 30—35 cm, Lg. 1,90/ 

0,85 m, Kopf in Siidwest, Skelett gestbrt, in Grabmitte Schadel- und Skelettreste 

einer Nachbestattung, keine Beigaben.

7. Rechteckige Grabgrube, Trockenmauerwerk in 5—7 Lagen, Tiefe 70 cm, Lg. 2,10/ 

0,80 m, Kopf im Westen, am FuBende Grabgrube durch Kalkplatten abgestuft: 

Neben rechter Schulter Rest eines Eisenmessers (Abb. A, 4), Lg. 6,9 cm; in Hiift- 

hbhe: Vierkantiger, spitz zulaufender Eisenstab (Schliisselrest?) (Abb. A, 5), 

Lg. 7,1 cm; drei Bronzeblechstiicke; flacher Feuersteinabschlag; kleines Eisen- 

messer mit sichelfbrmiger (?) Klinge (Abb. A, 6), Lg. 6,8 cm; zwei unbestimmbare 

rbmische Bronzemiinzen; 3teilige eiserne Giirtelgarnitur, Messingtauschierung, 

Silberplattierung, Biigel und Dorn fehlen (Abb. A, 2—3), Lg. 3,6; 4; 4,2 cm; am 

rechten FuBende, auf Stufe, aufrecht stehende eiserne Lanzenspitze (Abb. A, 7), 

Lg. 37,8 cm; am linken FuBende, auf Stufe, Reste von drei GefaBen, darunter 

Knickwandtopf, grauschwarz (Abb. A, 1), H. 10,2 cm (72, 115—120).

8. Rechteckige Grabgrube, Reste von Trockenmauerwerk, Sohle auf anstehendem 

Fels, Tiefe 15 cm, Lg. 2,20/0,90 m, Kopf im Westen, Skelett stark zerstbrt, darunter 

Spuren von Holz (Totenbrett Oder Sarg?): In Hiifthdhe, rechts, Beschlag einer 

Giirtelschnalle, Silberplattierung und Messingtauschierung (Abb. A, 4), Lg. 7,6 cm; 

welter rechts Rest eines Dreilagenkammes (Abb. A, 2), drei Eisenniete, unverziert, 

Lg. 9,8 cm; neben rechtem Oberschenkel groBer Sturzbecher (Abb. A, 5), oliv, 

senkrecht gerippt, H. 15—15,2 cm; links vom Skelett in Oberschenkelhbhe in 

Reihe Reste eines Saxscheidenbeschlages: 32 kleine Bronzeniete (Abb. A, 7), 

Lg. 0,8 cm; drei groBe Bronzeniete (Abb. A, 6), scheibenfbrmige Kbpfe, Dm 2,1 cm; 

am linken Knie weiB patinierte Feuersteinpfeilspitze (Abb. A, 3), flachig retu- 

schiert, Lg. 2,8 cm; in Hufthbhe verstreut Reste von einem Eisenmesser und nicht 

bestimmbaren Eisenstaben; neben dem rechten FuB mit Spitze nach unten groBe 

eiserne Lanzenspitze, verziert (Abb. A, 1), durchlochte Tulle, Lg. 38,5 cm (72, 

121—128).
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9. Rechteckige Grabgrube, fast vollig zerstbrt, Reste von Trockenmauerwerk, Br, 

0,60 m, Orientierung West-Ost, keine Beigaben.

10. Rechteckige Grabgrube, Trockenmauerwerk in mehreren Lagen, am FuBende 

Platte als AbschluB, Tiefe 50 cm, Lg. 2,10/0,60—0,65 m, Kopf in Nordwest, linker 

Unterarm quer uber der Brust, auf dem Skelett schwerer Deckstein, dariiber 

verstreute Reste einer Nachbestattung, Kopflage unbekannt, keine Bei

gaben.

11. (Abb. 3) rechteckige Grabgrube, Trockenmauern in drei Lagen, Tiefe 40 cm, 

Lg. 2,00/0,80 m, Kopf in Siidwest. Unterarme zum Becken angewinkelt. 1) Auf der 

linken Seite auf Oberschenkel und Brust Langsax (Abb. B, 34), je zwei Blut- 

rillen, Lg. 66,4 cm; 2) in Hdhe der Scheidenmiindung Reste ernes breiten eisernen 

Mundblechs (Abb. B, 3), Br. 3,3 cm und Rest eines eisernen Beschlags (Abb. B, 10) 

mit Teilen zweier langerer Annahosen (Saxgehange?), Lg. 3,2 cm; unterhalb der 

Miindung Ansatz eines vielteiligen Giirtels, of fenbar um den Sax gewickelt; 

3) schmale eiserne Giirtelschnalle mit trapezfdrmigem festem Beschlag (Abb. B, 8), 

zwei Kupferniete, Lg. 6,3 cm; 4) in gleicher Hdhe auf SaxauBenseite rechteckige 

kastenfbrmige Riemendse (Abb. B, 1) aus 1,5 cm breitem Eisenband, auf der Unter- 

seite Reste von zwei Annahosen, Lg. 4,5 cm; um und auf dem Sax in gleicher 

Hdhe und tiefer: Rest einer groBen eisernen Aufhangeose mit ansetzendem 

Stift, Lg. 3,8 cm (Abb. B, 9); vier eiserne Riemenzungen, cben gespalten mit je 

drei Kupfernieten (Abb. B, 23—25, 32—33), zwei Zungen zerbrochen, nur noch ein 

Niet, Lg. 5,6—9,4 cm; fiinf eiserne bandformige Riemenzungen, oben gespalten, 

Spitzen leicht verbreitert und abgerundet, je zwei Kupferniete (Abb. B, 28—31), 

Lg. 4,8—7,2 cm; sieben bandformige kurze Riemenbeschlage und Reste mit je 

zwei Annahosen (Abb. B 14—19,27), Lg. 2,8—4,5 cm; Teile zweier eiserner Riemen

zungen (Abb. B, 21—22), Lg. 5,8—7,1 cm; vier bandformige Riemenbeschlage, davon 

zwei mit abgesetzter runder Endplatte (Abb. B, 11—12), auf der Unterseite Reste 

von Osen und Nieten, Lg. 3,7—5,9 cm; quer fiber der mittleren Saxpartie: 

5) Bronzene Riemenzunge (Abb. B, 20), auf der Riickseite kurzes angenietetes 

Gegenblech, am Kopfende drei Kerben, im oberen Drittel vier feme Querrillen, 

Lg. 8,3 cm; langs der SaxauBenseite 94 kleine Bronzeniete (Abb. B, 4), Lg. 1,6 cm, 

z. T. mit rechtwinklig abgebogenen Schaften; am oberen Scheidenteil vier Niete 

mit durch gekerbten Silberdraht eingefaBten Kopfen (Abb. B, 5), Dm. 0,6 cm; drei 

Bronzeniete (Abb. B, 13), mit je drei Lochern, Mm. 1,7 cm; in mittlerer Saxhohe 

Teile zweier stangenfbrmiger Eisen (Abb. B, 2) (Riemenhalter?), Lg. 5,2—5,5 cm; 

Reste von eisernen Nageln mit vierkantigen Schaften (Abb. B, 6); parallel zum 

Sax auf Bauchmitte: 6) Eisernes Messer (Abb. B, 7), abgeknickter Riicken, 

Lg. 15,2 cm (72, 129—134).

12. Rechteckige Grabgrube, Trockenmauer nur noch am Kopfende in 2 Lagen er- 

halten, Lg. 1,80 0,80 m, Kopf im Westen, Skelett fast vollig zerstbrt. In Grab- 

mitte Knickwandtopf, grauer reduzierend gebrannter Ton (Abb. C, 1), konischer 

kurzer Rand, auf der Schulter spiralig umlaufende Rillen, Boden eingedriickt, 

H. 10,4 cm; daneben groBes Eisenmesser mit abgeknicktem Riicken (Abb. C, 2), 

ehem. lange Griffangel, Lg. noch 17 cm; dazu weiterer Griffrest mit Holzbelag. 

Das Messer diirfte ehemals etwa 20,7 cm lang gewesen sein (72, 135—136).

13. Grabanlage vollig zerstbrt, Orientierung Siidwest-Nordost, Lg. etwa 1,80 0,80 m, 

ehemals Trockenmauerwerk. Die Lage der geborgenen Funde konnte, da die 

Abtragungsarbeiten zum StraBenbau zu weit fortgeschritten waren, nicht mehr 

beobachtet werden. Die Beigaben deuten auf eine Doppelbestattung oder auf 

Bestattung und Nachbestattung hin: Bronzener manschettenfbrmiger Trinkhorn- 

beschlag (Abb. D, 18), 2,8 cm breites Bronzeblech, Miindung mit umgebogenem 

Blechstreifen eingefaBt und mit vier kurzen senkrechten Blechstreifen zusam- 

mengenietet, auf die untere Blechkante ist ein mit vier Riefen verzierter schmaler 

Blechstreifen von 0,7 cm Breite aufgenietet, fiinf Niete erhalten (urspriinglich 

sechs Niete). Die Enden des breiten Grundblechs waren auf 1,5 cm Lange iiber- 

einandergelegt, zwei Locher mit Rostspuren lassen auf eine hier ehemals ange-
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brachte Aufhangevorrichtung schlieBen, Gesamtdm. 6,4 cm, Hbhe des Beschlags 

3 cm; flacher gedriickter Kugelbecher (Abb. C, 4), gelbgriines Gias, stark schlierig 

und blasig, Unterseite schwach gerippt, auf dem eingestochenen Boden Reste von 

GuBnuppen, H. 4,5 cm; Eisenschnalle mit zungenfbrmigem Beschlag (Abb. C, 5), 

Dorn fehlt, Lg. 7,6 cm; lange Eisenschere mit bandformigem Biigel (Abb. D, 7), 

Lg. 22 cm; kiirzere Eisenschere mit bandformigem Biigel und Armen (Abb. D, 10), 

Lg. 16,4 cm; Eisenmesser mit geknicktem Riicken (Abb. D, 9), Lg. 11,6 cm; Reste 

eines Eisenmessers (Abb. D, 8), schwach gewblbter Riicken, Lg. 13,1 cm; bronzene 

Rundfibel mit PreBblechauflage (Abb. D, 14), aufgenietete geriefte Randeinfas- 

sung, in der Mitte Rippen iiber Kreuz, in den Zwickeln halbmondfbrmige ver- 

tiefte Muster, auf der Riickseite der Grundplatte eiserne Nadelkonstruktion mit 

unterer Sehne und bronzenem Nadelhalter, Dm. 4:4,1 cm; groBe Zierscheibe aus 

Bronzeblech, wahrscheinlich getrieben (Abb. 9; C, 6), Grundplatte fehlt, teilweise 

zerstbrt, als Randeinfassung aufgenieteter geriefter Ring, im Zentrum erhabenes 

gleichschenkeliges Kreuz mit verbreiterten Armen, in mehreren Zonen eingefaBt, 

zwei Friese mit Vogelkbpfen, im inneren Fries ehemals vier stilisierte Gesichts- 

darstellungen, Dm. der Scheibe 8,3:8,5 cm; Perlenkette (Abb. 10), 12 unfbrmige 

groBe Bernsteinperlen, rbtlichbraun; eine kleine gelb-opake Ringperle (Abb. D, 21), 

drei griin-opake und 14 dunkelrote bis rotbraune groBe, tonnenfbrmige Perlen 

(Abb. D, 22), eine groBe doppelkonische Perle (Abb. D, 16), opak-weiB, mit 

rotbraunem Band- und Schlingenmuster, darauf drei blaugriine Horizontalbander 

mit weiBen Punkten, Dm. 1,9 cm; groBe sechseckige Zylinderperle (Abb. D, 20), 

hellgriin glasiert, oben und unten rotbrauner Querstreifen, Lg. 1,7 cm; breite 

Zylinderperle, gelb-opak (Abb. D, 17), oben und unten rotbrauner Streifen, von 

blaugriinen senkrechten Stricken unterbrochen, in der Mitte umlaufende Zone 

mit blaugriinen Schragstrichen, H. 1,5 cm; langere vierkantige Bernsteinperle 

(Abb. D, 23), rotbraun, verwittert, Lg. 2,05 cm; Teile einer bronzenen Giirtel- 

garnitur: Biigel einer Bronzeschnalle (Abb. D, 13), Punktkreise, senkrechte 

Strichgruppen, Br. 4,1 cm; kurzer gebogener Dorn, Dornschild mit Punktkreisen 

und Querrillen, Lg. 3,8 cm; kleines viereckiges Riickenbeschlag (Abb. D, 19), um 

die Niete feine Rillen, auf der Riickseite zwei streifenfbrmige Gegenbleche an- 

genietet, Dm. 2,3:2,4 cm; doppeltes schildformiges Riemenbeschlag (Gegenbeschlag), 

beide Schilde durch massive Querstege verbunden (Abb. D, 12), sechs Punkt

kreise, auf der Unterseite vier Steckbsen, Lg. 3,1 cm; bronzene Riemenzunge mit 

gespaltenem Kopf (Abb. D, 11), ehem. drei Niete, Rillenverzierung, auf der Zunge 

gegossene nachpunzierte Perlreihen, in der Mitte elf Punzkreise, Lg. 6,9 cm; 

flachkonischer Knochenspinnwirtel (Abb. D, 24), Dm. 3,5 cm; groBe eiserne drei- 

teilige Giirtelgarnitur, silbertauschiert (Abb. C, 1—3), Ornamente z. T. zerstbrt, 

Niete mit Bronzeblechhiilsen, z. T. Reste von geperlten Randern, Gesamtlg. von 

Schnalle und Beschlag 13,7 cm; breit-trapezfbrmiges Gegenbeschlag, silbertau

schiert, zerhacktes Flechtbandmuster und Silberplattierung, die drei groBen bron

zenen Nietkbpfe z. T. mit geperlten Randern, Lg. noch 9,2 cm; rechteckiges 

Riickenbeschlag, gleiche Verzierung, bronzene Nietkbpfe, z. T. mit geperlten 

Randern, Dm. noch 5,5:6 cm; grbBerer einfacher Bronzering (Abb. D, 15), innen 

abgeflacht, Dm. 2,8 cm; Stiick eines Knochenwirbels vom Skelett, Lg. 3,4 cm; 

neun formlose Eisenblechstiicke, lagen bei dem grbBeren Eisenmesser (72, 137—152).

14. Rechteckige Grabgrube, stark gestbrt, Trockenmauern fehlen, Tiefe etwa 1,00 m, 

Lg. 2,00/1,00 m, Kopf in der SW-Ecke der Grabgrube, auf der rechten Seite 

liegend: Beiderseits des Kopfes und auf der Brust drei eiserne Pfeilspitzen mit 

Widerhaken: groBe Spi'tze (Abb. E, 3) mit flachen gescharften Haken, auf der 

Tillie Querwulst, Lg. 9 cm; kleinere Pfeilspitze (Abb. E, 2), Lg. 6,9 cm; Rest 

einer gleichen Pfeilspitze, Lg. 6,2 cm; auf der linken Seite in Hiifthbhe: Kurzer 

Breitsax (Abb. E, 10), je zwei Rillen, Lg. 47,8 cm; in Hiifthbhe: Eiserne Giirtel- 

schnalle mit Laschenbeschlag (Abb. E, 15), zwei Kupferniete, auf der Unterseite 

verbackene Lederreste, Lg. 5,8 cm; eiserne Riemenzunge (Abb. E, 4), Spuren von 

zwei Nieten, auf der Unterseite schmale kupferne Gegenplatte, Lg. 8,1 cm; diin- 

ner Eisenpfriem (Abb. E, 11), Schaft vierkantig, bandfbrmige Ose, Lg. 14,5 cm; 

Bronzenadel mit spatelfbrmigem Kopf (Abb. E, 12), Querriefen und Kerbmuster,
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Lg. 13,1 cm; Rest eines dreiteiligen Klappmessers (?) (Abb. E 7; 9), dazu zwei 

Bleche der abgebrochenen Eisenschale, Lg. noch 9,5 cm; in Giirtelhohe neben dem 

Sax: Bronzener Zierniet (Abb. E, 5), Dm. 1,8 cm; grower Eisenring (Abb. E, 13), 

mit vier Aufhangeosen, eine ausgebrochen, Dm. 2,5 und 5,3 cm; breitovale, 

bronzene Aufhangebse (Abb. E, 8), um ansetzenden Schlitz runde, dickere Achse, 

Osenbr. 2,3 cm; rechteckige, rahmenfbrmige Aufhangebse (Abb. E, 16), die lappen- 

fbrmigen Ansatze zeigen Reste einer ehemals durchlaufenden Achse, Osenbr. 

1,8 cm; zerbrochener Ring aus profiliertem Bronzeblech (Abb. E, 14) mit auBen 

umgelegtem breiterem Eisenring, Dm, 2,5—2,7 cm; halber breiter Eisenring 

(Abb. E, 6) mit aufgesetzter bandfbrmiger Verdickung, Br. noch 2,1 cm; Dm. etwa 

2,4 cm (72, 153—165).

15. Rechteckige Grabgrube, an zwei Seiten Trockenmauer mit drei Steinlagen er- 

halten, Tiefe 28 cm, Lg. 2,05 X 0,75 m, Skelett Siidwest-Nordost orientiert, in 

Riickenlage, keine Beigaben.

16. Rechteckige Grabgrube, grbBtenteils abgetragen, Einfassung fehlt, Tiefe noch 

30 cm, Lg. etwa 2,00/0,60 m, Kopf in SW, Skelett von einem Kind (Madchen?), sehr 

schlecht erhalten: Auf der Brust und um das Kinn Perlenkette aus 26 Perlen 

(Abb. 10): drei zylindrische opak-gelbe Perlen (Abb. F, 5), Lg. 0,6—0,8 cm; eine 

doppelkonische Perle (Abb. F, 6), gelb, Lg. 1 cm; eine doppelkonische Perle, 

opak-hellbraun, Lg. 1 cm; drei doppelte Reihenperlen (Abb. F, 2), opak-gelb, 

Dm. 0,5—0,6 cm; eine doppelte Reihenperle, opak-rotbraun, Dm. 0,5 cm; eine 

tonnenfbrmige Perle, opak-rotbraun, Dm. 0,6 cm; eine konische Perle, opak-rot

braun, Dm. 1 cm; eine dicke Rundperle (Abb. F, 8), orangerotes Gias, Dm. 0,9 cm; 

eine flachrunde Perle (Abb. F, 4) opak-griinblau, Dm. 0,5—0,7 cm; eine schmale 

quaderformige Perle (Abb. F, 12), opak-griinblau, einzelne Schliffrundeln, 

Lg. 1,4 cm; ,sechs doppelte Ringperlen (Abb. F, 2), z. T. spiralig gedreht, opak- 

hellgrau bis weiB und braun, opak-griinblau, Dm. 0,6 cm; kleine tonnenfbrmige 

Perle, rotbraun glasiert, Dm. 0,6 cm; groBere Perle gleicher Farbe, Dm. 0,8; vier- 

kantige Reihenperle (Abb. F, 15), opak-schwarzlich, weiBgraues Flechtband, 

Dm. 0,6 cm; Doppelperle, zylindrisch (Abb. F, 7), opak-grauweiB mit grun-blauem 

Flechtband, Dm. 0,7 cm; groBere Tonnenperle (Abb. F, 14), opak-rotbraun, oben 

und unten grauwelBer Horizontalstreifen, Dm. 1,1 cm; eine kugelige Bernstein- 

perle, Dm. 1 cm; neben rechter Hiifte: Dicke Lederreste mit verrotteter Holzauflage 

und Bronzeniet mit Scheibenkopf (Abb. F, 11), Punktverzierung, Dm. 0,6 cm; Bron- 

zeniet mit Scheibenkopf (Abb. F, 10), Punktkreisverzierung, Dm. 0,6 cm; vier kleine 

Bronzeniete (Abb. F, 9), zwei Schneidezahne (Milchzahne); neben dem linken Un- 

terschenkel: Kleines Eisenmesser (Abb. F, 1), geknickter Riicken, Lg. 7,7 cm; schma- 

les flaches Eisenstiick (Messerrest?), Lg. 2,5 cm; zwischen den Enden der Unter- 

schenkel: Kleine bronzene Schuhschnalle (Abb. F, 3) mit Gegenblechen, Lg. 2,7 cm; 

neben dem linken Oberschenkel: Diinner bandformiger Fingerring (Abb. F, 13), 

Schmuckseite mit Kerbmustern, Dm. l,8:2,0 cm (72, 166—170).

17. Grabanlage nicht mehr nachzuweisen, an der Stelle der beiden Fundstiicke bst- 

lich Grab 24 waren aber durch eingesetzte Planierraupen — wie beobachtet wer- 

den konnte — offensichtlich Trockenmauern herausgerissen worden: GroBe eiserne 

Lanzenspitze mit rautenformigem Blatt, Ganztiille (Abb. F, 1), am Tiillenende 

Reste eines durchgehenden Niets, Lg. 34,1 cm; groBe eiserne Schnalle mit ehemals 

trapezfbrmiger Beschlagplatte (Abb. F, 2), Biigel mit Resten von Messingein- 

lagen, ebenfalls auf dem Dornschild; Beschlag mit zwei Nieten, Verzierung in 

Messing- und Silbertauschierung, dazwischen Silberplattierung, Lg. 8,4 cm 

(72, 171—172).

18. (Abb. 4) Rechteckige groBe kammerartige Grube, Deckschicht 0,27 m, Grabein- 

fassung fast vollig zerstort, an einzelnen Stellen im oberen Bereich Reste einer 

Einfassung aus senkrecht stehenden Bruchsteinplatten. Zum Grab 19 Trocken

mauer von 40 cm Breite und noch 0,70 m Hohe, Grabtiefe 1,00 m, Lg. 2,60/1,80 m, 

Skelett teilweise zerstort, an der rechten Grubenseite, auf dem Riicken liegend, 

Kopf in WSW: 1) Bronzener manschettenfbrmiger Trinkhornbeschlag (Abb. J, 45),
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dreieckige Zierbleche mit eingepreBten Schlingenmustern, Dm. 6,8 cm. — 2) Langes 

Eisenmesser (Abb. F, 4), Lg. 15,2 cm; groBer versinterter Eberzahn Lg. 5 cm; 

langes Vierkanteisen mit Winkel (Abb. G, 21), Lg. 12,3 cm; langer runder Eisen- 

stab mit abgerundeter Ose (Abb. G, 12), Lg. 5 cm; mehrere Eisenreste u. a. zwei 

runde Eisenstabe und flaches Bandeisen. — 3) Teile eines eisernen Schildbuckels 

(Abb. F, 18), flach gewdlbte Haube, dazu acht groBe Niete, Dm. des Buckets mit 

Kragen 17 cm; dazu Halfte einer Schildfessel (Abb. F, 3), Lg. 8,8 cm. — 4) Teil 

eines eisernen Sporns mit innen angeschmiedetem Schlitz (Abb. G, 11), Lg. 14,4 cm.

— 5) Zwei flache eiserne Beschlagplattenreste (Riemenzungen?) (Abb. G, 13; 24), 

Teil einer eisernen Platte mit angeschmiedeter Ose (Abb. G, 23), eingehangtem 

Ring und weiterem Ringrest, Lg. 4,5 cm. — 6) Rest eines tiillenformigen band- 

fbrmigen Eisenringes (Abb. G, 22), Dm. 2,1 cm. — 7) Einfache Bronzeschnalle 

(Abb. G, 31), Br. 2,8 cm. — 8) Eiserne Hammeraxt (Abb. F, 7), Lg. 18 cm. —

— 9) Sieben Stiicke eines schmalen Bronzebandes (Abb. G, 26), ein Niet kriicken- 

fbrmig, dabei vergangene Leder- und Holzreste. — 10) Zwei bronzene Saxschei- 

denniete (Abb. G, 27), Dm. 1,4 cm; zwei u-fbrmige Bronzebleche (Saxscheide), 

Querstrichelung (Abb. G, 28), Lg. 2 und 4 cm; bandformiges Eisen (Abb. F, 8) mit 

Ansatz (Riemendse?), Lg. 3,2 cm. — 11—12) Eiserne Riemenzunge (Abb. G, 19), 

zwei Kupferniete, auf der Unterseite Gegenblech, Lg. 6,7 cm; sieben eiserne Be- 

schlagreste, eines mit Nietkopf; zerbrochener Eisenring, oval (Abb. F, 6). Br. 

2,2 cm; eiserner Ring mit Kettengliederchen (Abb. G, 30), Lg. 3,9 cm; schmales 

Eisenband (Abb. G, 16), Lg. 3,4 cm; runder Eisenstab mit Kopf (Abb. F, 10), 

Lg. 3,2 cm. — 13) Teile einer Eisenschnalle (Abb. G, 14—15): Rest eines recht- 

eckigen Biigels, Br. noch 2 cm (Abb. F, 6); diinner Dorn mit abgestuftem recht- 

eckigem Schild; zwei Kupferniete, ehemals mit Haken auf der Unterseite, 

Lg. 3 cm; trapezfbrmige Beschlagplatte, zwei Niete erhalten, auf der Unterseite 

des einen rundes Gegenblech, Lg. noch 4,6 cm; rechteckiges Riickenbeschlag 

(Abb. G, 17), drei Kupferniete, auf der Unterseite zwei schmale Gegenbleche aus 

Kupfer, Dm. 2,2:2,8 cm. — 14) Pferdezaumzeug und Gtirtelgarnitur: Eiserne 

Pferdetrense (Abb. G, 32), Lg. 19,6 cm, die in die inneren Ringe einge

hangten rechteckigen Beschlagplatten (fur Kopfriemen) sind auBen messing- 

tauschiert, Dm. 3:6,6 cm; in den auBeren Ringen Zugelringe eingehangt, Dm. 3,6— 

3,7 cm; Stuck eines Tierhorns (Abb. G, 326), als Knebel, in Langsrichtung streifen- 

fbrmig beschnitten, Lg. noch 8,5 cm; Brust- und Sattelriemenbe- 

s c h 1 a g e : GroBer silbertauschierter Riemenverteiler (Abb. J, 51) mit zwei 

eingehangten Riemenzungen mit je drei Kupfernieten und halbmondfbrmigem 

Ziergehange, Mittelringdm. 3,8 u. 7,8 cm; Lg. der Riemenzungen ohne Osen 

5,5 cm; Br. des Ziergehanges 5,5 cm; zwei groBe Riemenverteiler, silbertauschiert 

(Abb. H, 35; 40) mit drei eingehangten Riemenzungen mit je 3 Kupfernieten und 

halbmondfbrmigem Ziergehange, Mittelringdm. 4,5 u. 8 cm; Lg. der Riemen

zungen 5,2 cm; Br. des Ziergehanges 5 cm; Kopfgestell : Zwei Riemenverteiler 

in Kreuzform (Abb. H, 33—34), messingtauschiert und silberplattiert, auf den 

Unterseiten Reste von Steckknbpfen, Dm. 5,5—6 cm; vier bandfbrmige Beschlag

platten (Abb. H, 36), Silber- und Messingtauschierung, Silberplattierung, auf den 

Unterseiten Reste von Kupfernieten oder Steckbsen, Lg. 5,5—6 cm; eine band

fbrmige Beschlagplatte (Abb. H, 37), Silberplattierung und Messingtauschierung, 

auf der Unterseite an beiden Enden Reste je eines Kupferniets, Lg. 6 cm; vier 

bandfbrmige langovale Beschlagplatten (Abb. H, 39), Silbertauschierung, an beiden 

je ein Bronzeniet, Lg. 5,8—6,3 cm; zwei hufeisenfbrmige Riemenverteiler (Abb. 

J, 52—53), messing- und silbertauschiert, Silberplattierung, Dm. 3,9—4,1—4,2 cm; 

Sattelzeug: Drei groBe Hangezierplatten (Abb. J, 55), silbertauschiert, je 

drei Niete am oberen Rand, am unteren Rand halbrunder WulstabschluB, Dm. 

3,8—4:5,8—6 cm; zwei schmale Hangezierplatten (Abb. H, 41) silbertauschiert, je 

zwei Niete, Dm. 1,7—1,9:4,3—4,4 cm; rechteckige Beschlagplatte (Abb. H, 44), 

silbertauschiert, vier Niete mit Bronzekbpfen, seitlich Ansatz zu einer Ose, 

Dm. 2,1:4,2 cm; Riemengarnitur: Kleine Eisenschnalle (Abb. J, 50), mes

sing- und silbertauschiert, auf den Nietkbpfen der Beschlagplatte silberne Faden- 

kreuze, Lg. 6 cm; kleinere rechteckige Beschlagplatte (Abb. J, 56), vier Niete, 

silbertauschiert, Dm. 3,9:4 cm; breitere Riemenzunge (Abb. J, 54), messing- und
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silbertauschiert, Silberplattierung, Dm. 2,2:6,4 cm; kleiner rechteckiger Beschlag 

(Abb. J, 46) silber- und messingtauschiert, auf der Unterseite am Kopfende Rest 

einer Steckbse (?), Dm. 1,9:2,3 cm; drei kleine schildfbrmige Beschlage (Abb. 

H, 43; J, 47; 49), silber- und messingtauschiert, Silberplattierung, verschiedene 

Ziermuster, Dm. 2,8—2,9:1.9—2 cm; zwei kleine schildfbrmige Beschlage (Abb. H, 

42; J, 48), silber- und messingtauschiert, ehemals Niete auf der Unterseite, bei 

dem einen Stuck auf der Riickseite Reste eines kupfernen Gegenblechs, Lg. 2,5— 

3,2 cm; zungenfbrmiges Riemengehange (Abb. H, 38), silber- und messingtau

schiert, Nietkopf mit silbernem Fadenkreuz, Dm. 2,4:5,7 cm. -—- 15) Massiver 

bronzener Ring (Abb. G, 25), Dm. 3,8 cm. — 16) Kleine Randschiissel (Abb. F, 5), 

rotlichbrauner sandiger Ton, oxydlerend gebrannt, H. 6,5 cm. — 17) Eiserne Lan- 

zenspitze (Abb. G, 20), Ganztiille, im Innern Holzreste, Lg. 34 cm. — 18) Dunne 

Bronzenadel (Abb. G, 29), abgeflachter durchlochter Kopf, Lg. 9,8 cm (72, 173—206).

19. (Abb. 5) Rechteckige groBe Grabkammer, Deckschicht 0,58 m, Grabeinfassung wie 

in Grab 18 vbllig zerstbrt, Tiefe 1,30 m, Lg. 2,60/2,00 m, Skelett grbBtenteils ver- 

gangen, an der rechten Grabseite, auf dem Riicken liegend, Kopf in WSW: 1) Brei- 

ter Tummler (Abb. K, 12), gelbgriin, fast entfarbt, horizontale Schlieren, 

H. 6,7—7 cm. -— 2) Stiicke eines eisernen Schildbuckels (Abb. K, 1), auf der Seite 

liegend, auf dem Rand und lose dabei noch sieben Niete mit groBen Scheiben- 

kbpfen, Dm. des Buckets etwa 18,5—19 cm. — 3—5) GroBe bronzene, gegossene 

Schnallengarnitur (Abb. L, 18—20) mit Scharnierbeschlag, gravierte Punktkreis- 

verzierung, auf dem Dornschild auf dem Kopf stehender Schlangenkopf (gegossen 

und nachgraviert), unter den Nieten der Beschlagplatten senkrechte Steckdsen, 

Bugelbr. 5,7 cm; Beschlagplatte 11,7 cm lang, Gegenbeschlag 10,7 cm, Riickenbe- 

schlag 5,4 cm lang. ■— 6) Kurzer Breitsax (Abb. K, 7), auf beiden Seiten 1,3 cm 

breite Zonen mit eingeatztem Tier- und Schlingenmuster, Lg. 43,2 cm, Blattlg. 

33 cm. Br. 4,1 cm; vier rechteckige Bronzebeschlage mitRiemenbsen (Abb. K, 14—15), 

je 2 cm lange Steckdsen, Dm. 2,1:2,1 cm; 2,1:2,5 cm; kleiner Bronzering mit ein- 

gehangtem Kettenrest (Abb. K, 9), Dm. 1,7 cm; schmales bronzenes Mundblech 

(Abb. K, 17), Lg. 7 cm; zwei Zierniete (Abb. K, 3), Dm. 1,5 cm. — 7) Bronze- 

fingerring (Abb. M, 34), gegossen, auf der Platte Strich- und Kreismuster, auf 

den Ringseiten nach unten gerichtete Vogelkbpfe mit unterschiedlichen Zwischen- 

verzierungen, RingabschluB unten mit runder Platte, auBen nachgravierte Strich- 

muster, Dm. 2,6:2,8 cm; dazu Stuck eines Fingerknochens. — 8) Kurze Bronze

nadel (Abb. M, 35), durchlochte senkrechte Kopfscheibe, auf dem Schaft feine 

Horizontallinien, Lg. 7,6 cm. —■ 9) GroBe eiserne Schbpfkelle (Abb. L, 29), band- 

formiger Stiel, Loffeldm. 9 cm; Stiellg. 10 cm. — 10) Rest eines Eisenmessers 

(Abb. K, 16), Lg. noch 10,5 cm; schmales Mundblech (Abb. K, 11), Bronze, Lg. 

4,6 cm. — ID Teil einer eisernen Schere (Abb. K, 10; L, 23), Lg. 19 cm. — 

12) Bronzepinzette (Abb. K, 4) noch federnd, Lg. 8,5 cm. — 13) Teile eines Feuer- 

stahls (Abb. L, 31), Lg. etwa 6 cm; Stuck eines schmaleren Feuerstahls (Abb. L, 30), 

Lg. 5,2 cm; eiserner Pfriem (Abb. L, 22), Lg. 10,9 cm; bandfbrmiger Eisenbeschlag 

(Abb. L, 21) mit winklig gebogenem Ende, Lg. 14 cm; Teile einer eisernen Schere 

(Abb. L, 23), Lg. 19 cm. — 14) Fiinf eiserne Pfeilspitzen (Abb. L, 25—28) mit 

Widerhaken, obere Schafte tordiert, Lg. 6,3—10,8 cm. — 15) Eisenschnalle mit 

Laschenbeschlag (Abb. M, 36), drei Kupferniete, Br. des Biigels 4 cm; Dornlg.

4,1 cm; Plattenlg. 6,7 cm; Eisenring mit eingehangten trapezformigen Flatten, 

z. T. zerstbrt (Abb. L, 32—33), je zwei Kupferniete, Osen angeschmiedet, Plat

tenlg. 4—4,2 cm; Ringdm. 2,5 cm; 5 kleine Bronzeniete (Abb. K, 2), Kopfdm. 

0,5—0,7 cm. -— 16) Zwei groBe eiserne Nagel (Abb. K, 6; L, 24), Lg. 3,9 u. 6,8 cm. — 

17) GroBes bronzenes Perlrandbecken (Abb. K, 13), z. T. zerbrochen, Mdg. 26,5 cm. 

— 18) Eiserne Lanzenspitze (Abb. K, 5), Ganztiille, Lg. 29,9 cm; leicht gebogenes 

Eisenblech (Abb. K, 8), Lg. 4,8 cm (72, 207—-227).

20. Rechteckige Grabgrube, in den Stein gehauen, Sohle unregelmaBig, Skelett fehlt, 

Orientierung SW—NO, Tiefe 68 cm, Lg. 1,68/1,17 m: Im unteren mittleren Gruben- 

teil Teile eines geblichweiBen Henkelkruges, wenig gerauht, Kern grauweiB, 

oxydierend gebrannt, H. noch 12,2 cm (72, 228).
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21a. (Abb. 3) N achb es t a 11 un g in Grab 21 b in diagonaler Lage, oberhalb des 

Schadels quer gestellte Kalksteinplatte, rechts vom Skelett zwei weitere Flatten, 

sonst waren wohl die Mauern des alteren Grabes mitbenutzt worden, Orientie

rung SW—NO, Tiefe etwa 30 cm, Lg. ca. 1,90/0,60 m, Skelett in Riickenlage, keine 

Beigaben.

21b. (Abb. 3) Fast rechteckige Grabgrube, Trockenmauer in 5 Lagen erhalten, Tiefe 

56 cm, Lg. 2,30/0,80 m, Skelett in Riickenlage, Kopf nach Siidwest. Auf dem 

Bauch nebeneinander Reste einer eisernen Beschlagplatte (Abb. M, 3), kupferne 

Steckbse mit gewblbtem Nietkopf, am Rand gekerbt, Dm. 5:5,5 cm; zwei recht

eckige bronzene Riemenbeschlage, in der Mitte rechteckig ausgeschnitten (Abb. 

M, 10), dazu vier Niete mit halbkugeligen Kdpfen erhalten, Dm. 2,3:2,8 cm 

(72,229—230).

22a. Nachbestattung in Grab 22 b, Skelett sehr schlecht erhalten, Orientierung SW— 

NO, Grabtiefe etwa 50 cm: Vierkantiges Eisenstiick, vielleicht von einem Boh

rer, Lg. 7,4 cm (72,231).

22b. Rechteckige Grabgrube, ehemals Trockenmauern, Schadel im Siidwesten, stark 

zerdriickt, Tiefe 1,03 m, Lg. 2,00/0,80 m: Auf rechter Brustseite bronzene Schei- 

benfibel (Abb. M, 8), radiale Rillen, Punktkreise, graviert, auf der Ruckseite ei- 

serne Spirale in bronzenen Achshaltern, angelbtetes Bronzeband als Nadelhalter, 

Dm. 4,5—4,6 cm. — Linke Grabhalfte in Hiifthdhe: Halfte eines groBen Breit- 

saxes (Abb. M, 2), Lg. 36,5 cm. —- Linke Seite in Kniehbhe: Eisernes Messer 

(Abb. M, 1), Lg. 16,7 cm; einfacher ovaler Schnallenbugel, Eisen (Abb. M, 9), mit 

eingehangtem Dorn, Br. 3,8 cm; konischer Spinnwirtel (Abb. M, 4), Knochen, 

Dm. 3,6 cm; zwei grbBere Eisenringe (Abb. M, 6—7), Dm. 3,8 und 5,9:7 cm. — 

Linke untere Grabecke in FuBhdhe: Dunkelgrauer Knickwandtopf (Abb. M, 5), 

H. 11,3 cm (72,232—238).

23. Reste einer grdBeren rechteckigen Grabgrube, linke Seite und Kopfende noch 

mit Resten einer Trockenmauer, Lg. 1,40/0,50 m; als Nachbestattung ein 

Kindergrab, am FuBende durch eine groBe Steinplatte innerhalb der alten 

Grabgrube abgegrenzt, Tiefe 15 cm, Lg. 1,05/0,50 m, Orientierung WS—NO, 

keine Beigaben.

24. Spuren einer rechteckigen Grabgrube, GroBe nicht mehr feststellbar, vom Skelett 

nur noch Ober- und Unterschenkel erhalten, Tiefe noch 15 cm, Orientierung 

SW—NO. Hiifthdhe, rechte Seite: Bronzering (Abb. N, 5), Dm. 3,1 cm. — Neben 

rechtem Knie: Knickwandtopf (Abb. N, 6), reduzierend gebrannt, grau, H. 12,6 cm. 

— Links neben Hiifte, horizontal gelegen: Schmales Bronzemundblech einer 

Messerscheide (Abb. N, 2), geperltes Doppelband (gegossen), Lg. 4,2 cm. — Neben 

linkem Oberschenkel: Rest eines eisernen Messers, Typ nicht bestimmbar; Rest 

einer eisernen Schere (Abb. N, 3), Lg. noch 13,6 cm. — Neben linkem Unter

schenkel: WeiB patinierte Feuersteinpfeilspitze, Lg. 2,4 cm; schmaler profilierter 

Bronzebeschlagrest (Abb. N, 4), Lg. 2,9 cm. — Mitte der linken Grabwand: Rest 

eines niedrigen Sturzbechers (Abb. N, 1), braunoliv, wenig geschweiftes Ober- 

teil, senkrecht gerippt, Rand schwach verdickt (Bdhner Typ B), Mdg. etwa 6,5 cm 

(72,239—246).

25. Vdllig zerstortes Grab in der Steinbruchkante neben Grab 23, lediglich einige 

Skeletteile gefunden.

26. Rechteckige Grabgrube, Einfassung mit senkrecht gestellten Steinplatten, Tiefe 

67 cm, Lg. 2,00/0,80 m, Orientierung SW—NO, Skelett gebogen, Kopf in der lin

ken oberen Ecke. Links neben der Hiifte: Eiserne Schnalle mit Laschenbeschlag 

(Abb. N, 2), Dorn fehlt, Biigelbr. 4,4 cm, Beschlaglg. 7,4 cm; kurzer Breitsax mit 

iiberlanger Griffangel (Abb. N, 1), Lg. 43,5 cm (72,247—248).

27. Rechteckige Grabgrube, an Kopf und FuBende Reste von 2 Lagen einer Trocken

mauer, Tiefe 30 cm, Lg. 2,00/1,00 m, Orientierung SW—NO, Schadel in der oberen
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linken Ecke. Neben linker Hiifte: Ovaler Biigel einer Eisenschnalle (Abb. N, 1), 

Br. 4,6 cm. — Quer neben rechter Hiifte: Eisenmesser (Abb. N, 4), Eg. 12,6 cm; 

Eisennagel (Abb. N, 3), Lg. 5,3 cm; Eisenpfriem (Abb. N, 2), oben gedrehter 

Schaft, Lg. 16,1 cm. — Rechte untere Grabecke: Reste eines Kleeblattkruges 

(Abb. N, 5), rbtlichgelb, schwach gerauht, schmaler bandfdrmiger Henkel, Boden 

schwach eingewblbt (72,249—252).

Streufunde:

Konischer Spinnwirtel (Abb. N, 2), graubraun, glatt, Dm. 3,5 cm, in der Nahe 

von Grab 24; Halfte einer Eisenschere (Abb. N, 4), Lg. 9,4 cm, in der Flache zwi- 

schen Grab 16 und 20; kleine Pfeilspitze (Abb. N, 5), Lg. noch 7 cm, in der 

Flache zwischen Grab 16 und 20; Eisenmesser (Abb. N, 3), Lg. 18,5 cm; massiver 

Bronzering (Abb. N, 1), Dm. 3 cm; Rest eines Feuerstahls (Abb. N, 6), Lg. noch 

8,7 cm, ostl. „Grab“ 17; Stticke eines grauschwarzen glatten Topfes, reduzierend 

gebrannt, Oberteil fehlt, Typ nicht bestimmbar (72,253—259).
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L. 73

Abb. A Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. B Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. C Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. D Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. E Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. F Oik, Krs. Trier-Saarburg



Der frankische Friedhof in Oik 269

Abb. G Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. H Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. J Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. K Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. L Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. M Oik, Krs. Trier-Saarburg
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Abb. N Oik, Krs. Trier-Saarburg
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