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genannten Liste einiges zu beanstanden hatte, ist es doch weitaus wesentlicher, 

dab nunmehr eine Erganzung und Korrektur zu F. Oswald, Index of Potters’ 

Stamps (1931) moglich ist und dab uberhaupt unsere Vorstellung von der Ver- 

teilung der Topfer im mittelgallischen Raum eine ganz erhebliche Korrektur 

erfahren hat. Bei der Benutzung der Faksimile-Tafeln ist es freilich ratsam, die 

alte Tafel aus dem genannten Vorbericht ebenfalls noch heranzuziehen; 

bedauerlicherweise sind namlich nicht alle Faksimiles von der alten Tafel in die 

neuen iibernommen worden.

Wir zollen Herrn Terrisse Anerkennung fur seine Initiative und seinen 

FleiB, muBten aber leider auch auf die Fehler und Schwachen des Buches auf- 

merksam machen. Man hat den Eindruck, daB sich eine Reihe von Fehlern allein 

durch eine sorgfaltigere redaktionelle Arbeit hatte vermeiden lassen. Dies setzt 

allerdings auch die Bereitschaft des Autors voraus, angebotene Hilfen und Hin- 

weise anzunehmen.

Ingeborg Huld-Zetsche

H. Ament, Frankische Adelsgraber von Flonheim. Germanische 

Denkmaler der Volkerwanderungszeit, Ser. B. Die Frankischen Altertiimer 

des Rheinlandes Bd. 5, 1970. Verl. Gebr. Mann, Berlin. 199 Seiten, 21 Abb., 

43 Taf., 2 Beilagen, 1 Farbtafel.

In diesem in der Reihe der Denkmaler der Volkerwanderungszeit neu erschie- 

nenen hervorragend ausgestatteten Band hat H. Ament eine in jeder Hinsicht 

ausgezeichnete Monographic des merowingischen Grabfeldes um die Kirche von 

Flonheim, Kreis Alzey, veroffentlicht. Uber dieses war bisher nur wenig 

bekannt. Lediglich das besonders reiche sogenannte „Furstengrab“ hatte in der 

Forschung besondere Beachtung gefunden, und das — trotz seiner Bedeutung — 

auch noch in recht unvollkommener und zum Teil fehlerhafter Wiedergabe 

(S. 8—9).

Die Voraussetzungen zu dieser Bearbeitung waren besonders schwierig, da 

nur wenige Unterlagen fiber Fundsituation, Grabzusammenhange und Fund- 

geschichte erhalten sind. Die meisten Graber kamen ohne Beobachtung zu 

Tage, das Material ist auf mehrere Museen verteilt (besonders Museum Worms), 

zum Teil ohne Inventar, heute beschadigt oder uberhaupt verloren. Wenn es 

dem Verfasser trotzdem gelang, ein einigermaBen hieb- und stichfestes Inventar 

zu rekonstruieren, so ist das nur bis ins einzelne gehenden Nachforschungen 

und vorsichtiger Auswertung aller zur Identifizierung gewonnenen Hinweise 

zu verdanken (S. 10 ff.). Schwierig war es auch, die Lage der Graber im Kirchen- 

bereich zu bestimmen (S. 13—17). Es sind insgesamt zehn reiche Graber 

bekanntgeworden, die offenbar in der Nachbarschaft eines vorromanischen 

Baues liegen. Sein genauer Standort ist zwar nicht gesichert. Das „Fiirsten- 

grab“, Grab 5, scheint aber unter einem kryptenahnlichen Bau, vielleicht einer 

Grabeskirche, gelegen zu haben, innerhalb spaterer romanischer Turmfunda- 

mente (S. 157 f. und Abb. 5 und Taf. 42).

Der Fundkatalog (S. 18—113), geordnet nach Grabern, Einzelfunden und 

nach den aufbewahrenden Museen (Worms, Alzey, Wiesbaden), bringt gleich-
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zeitig fur jedes einzelne Stuck eine umfangreiche wissenschaftliche Unter- 

suchung und Datierung mit Beriicksichtigung der neuesten Literatur. Verf. 

bietet hier besonders fur die chronologische Abfolge der fruhmerowingischen 

Zeit manche neuen Erkenntnisse, die wohl allgemeingiiltig sein werden.

Die Graber 1 (Mannergrab) und 2 (Frauengrab) sind im Inventar nicht immer 

zu trennen. Der Rest eines cloisonnierten goldenen Mtindungsbeschlages einer 

verschollenen Spatha gehort zu einer Gruppe von Schwertern (Abb. 5, S. 53), 

die sich auf das frankische Stammesgebiet beschrankt. Das zerstorte Stuck 

wird mit gut erhaltenen Parallelen von Moglingen, Kreis Ludwigsburg, und 

Nocera Umbra verglichen. Die Datierung in die erste Halfte des 6. Jahrhunderts 

ist sicher. Hingewiesen werden muB aber noch auf die Mittelstiicke der beiden 

letzten Parallelen, die genau in der Form kleiner Rosettenfibeln und Vier- 

paBfibeln gestaltet sind, wie sie auch in den Grabern 6 und 8 vorkommen, zu 

deren Vergleich Verf. Graber von Sulm und Rittersdorf (Grab 50) aus dem 

Trierer Land heranzieht. Das Rittersdorfer Grab ist ein Frauengrab. Es 

enthalt auch Biigelfibeln des Typs Bonn wie das Flomborner Grab 2, dann 

aber auch einen polyedrischen Spinnwirtel aus Bergkristall mit Facetten- 

schliff, der wiederum in Flomborn auftritt (Taf. 3, 3), hier allerdings etwas 

grbBer und nicht so streng stumpfwinklig. Es ist aber naheliegend auch hier 

eher einen Spinnwirtel als eine Schwertperle anzunehmen. Eine Zugehbrigkeit 

zum Grab 2 ware dann gegeben.

Einen groBen Raum nimmt in der Bearbeitung natiirlich das Furstengrab 

(Grab 5) ein. Die Goldgriftspatha erfahrt hier eine eingehende Untersuchung 

(S. 43—65; Farbtaf. und Taf. 8—11; 26—29), die einige neue Feststellungen zur 

Technik der Herstellung und Anbringung der Scheidenbeschlage bringt. Die 

Klinge, beschadigt und repariert, war wahrscheinlich urspriinglich langer als 

heute (76 cm). Interessant ist es, daB sich bei Rbntgenuntersuchungen Spuren 

von Damaszierung in Fischgratenmuster nachweisen lieBen und im oberen Teil 

Flickstellen mit aufgenieteten Eisenlaschen. Damaszierung in diesem friihen 

Abschnitt des 6. Jahrhunderts ist noch recht selten. Weitere Rbntgenunter

suchungen an der am Scheidenmund angebrachten goldenen cloisonnierten 

Zierleiste ergaben ferner ein Mundband aus Silber, auf das jeweils mit zwei 

Nieten zwei goldene Kantenbeschlage und ein Goldblechkasten mit Steinein- 

lagen befestigt sind. Es zeigte sich ferner, daB die Steine nicht grbBer als die 

entsprechenden Ausschnitte des Goldblechkastens sind. Es ist also hier nicht 

die sonst ubliche Cloisonnetechnik im eigentlichen Sinne mit Ausbildung von 

Stegen angewandt worden, sondern eine Einlagetechnik, wie sie zum Beispiel 

das Pektorale von Wolfsheim oder die Fibeln des Schatzes von Pietroassa 

aufweisen (S. 56 ff.).

Zeitlich steht das Schwert sehr nahe dem Schwert aus dem Childerichgrab, 

wofiir auch das ubereinstimmende Ortband mit gegenstandigen Tieren und 

flachigem Zellenwerk spricht. Im chronologischen Horizont gehbren diese Graber 

einem jiingeren Abschnitt an als zum Beispiel Pouan, sind aber alter als zum 

Beispiel Planig und die fiirstlichen Graber aus dem Kblner Dom (S. 62 ff.). 

Das bestatigen auch die iibrigen Beigaben des Flomborner Grabes, die hier 

vollstandig vorgelegt werden: Cloisonnierter Taschenbiigel, eine seltene Schnalle
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mit Meerschaumbiigel und nierenformigem Beschlag mit Steineinlagen, zwei 

goldgefaBte muglige Almandinen mit Niet in Tropfenform und eine flache 

zylindrische Bernsteinperle als Schwertanhanger. Dazu kommen weitere Bei- 

gaben: ein kleineres zweischneidiges Schwert, ein friiher Ango mit einge- 

schniirter Spitze, eine Lanzenspitze, nicht sicher bestimmbar, eine Lanzenspitze 

mit Aufhaltern, ahnlich den spatromischen Hakenlanzen, eine Franziska Typ A, 

ein Schildbuckel mit Knopf und niedrigem konischem Kragen und eine Schild- 

fessel mit hakenformigen Protomen, Schere, Eisenschnalle und bronzene Doppel- 

ose und ein Holzeimer mit Henkelattaschen mit Tierprotomen und Henkel 

mit Kreisverzierung.

Auch das Frauengrab 6 (S. 78 ft.) besaB reiche Beigaben, unter anderem 

zwei heute verschollene Goldscheibenanhanger mit Filigran wie im Frauengrab 

aus dem Kolner Dom, eine rosettenformige Scheibenfibel, Silber mit Vergoldung, 

ein silbervergoldetes Biigelfibelpaar, rechteckige Kopfplatte und Spiralranken- 

verzierung und Maske auf dem runden FuBabschluB und eine Rauchquarz- 

kugel in Silberbandern, mit wurfelfbrmiger Krone und Aufhangering (vgl. 

ahnlich im Kolner Frauengrab). Bei diesem Grab laBt sich auch die Lage der 

Beigaben bestimmen (S. 79, Abb. 7). Erwahnenswert ist dabei die horizontale 

Lage der Biigelfibeln in Brusthohe mit zueinander gerichteten Kopfplatten. 

Ahnlich war auch in Grab 8 die Lage zweier silbervergoldeter Biigelfibeln 

mit gegitterten halbrunden Spiralplatten und trapezformigen Steineinlagen 

am FuBende (Kuhn, Typ 21). Zwei kleine VierpaBfibeln lagen in Halshbhe. 

Das Grab 9, eine Mannerbestattung im Holzsarg, enthielt links vom Toten 

eine Spatha, ebenfalls mit Fischgratendamaszierung und einem U-formigen 

Ortband, das als Biigel auf 19,5 cm Lange die Scheide und einen Belag aus 

versilberten Kupferplatten umfaBt. Ein Ango mit Ringtauschierung auf der 

Tillie und eine iiberaus lange Lanzenspitze mit geschweiftem Blatt lagen 

auBerhalb des Sarges und waren geschaftet beigegeben worden. Zu FiiBen 

fanden sich ein friiher Knickwandtopf (Typ B 6) mit eingezogener Oberwand, 

ein bronzenes Perlrandbecken und eine kalottenformige Glasschale hier mit 

eingeschmolzenen Fadengirlanden in zwei Zonen. Auf Grund der Verbreitung 

(S. 124, Abb. 9) ist es wohl eine rheinfrankische Form spatromischer Herkunft, 

ahnlich des Bechers aus Grab 2. Auf dem linken Oberschenkel lag ferner 

eine frfihe schlanke Hammeraxt, in Hohe der rechten Hand ein bandformiger 

Goldfingerring mit dreieckigem Querschnitt (heute verschollen). Hinzuweisen 

ist bei den jiingeren Grabern 3 und 4, deren Inventare ebenfalls nur ungenau 

getrennt werden konnen, auf zwei Saxe und vor allem auf zwei eiserne 

silber- und messingtauschierte Scheibenfibeln. Die eine zeigt Voluten-, Leiter- 

band- und Wabenmuster, die andere konzentrische Bander mit Leitermustern, 

Metopenmustern oder Plattierungen. Allem Anschein nach handelt es sich hier 

um eine lokal begrenzte Form.

Ein Uberblick fiber die Ausstattung der Graber (S. 114—126 mit 2 Tafeln) 

ergibt, daB die Graber 1, 5 und 9 in die Gruppe reicher frankischer Krieger- 

graber gehdren. Das reichste und bedeutendste ist Grab 5, das in vielem dem 

Grab des Konigs Childerich nahekommt.

Die chronologische Gliederung des Friedhofs (S. 127—129), die sich aus der 

Analyse der Beigaben ergibt, beginnt mit dem fruhesten Grab 5, das etwa
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kurz nach 500 n. Chr. angelegt worden sein wird. Grab 9 reprasentiert eine 

Endphase der Stufe Flonheim-Giiltingen. Grab 1 wie Frauengrab 2 diirften 

zeitlich dazwischen liegen. Jiinger (2. Halfte des 6. Jahrhunderts) sind die 

Graber 6 und 8, wahrend die ubrigen Graber, auch die im weiteren Umkreis 

spater angeschnittenen Anlagen (1955—57) schon ins 7. Jahrhundert gehbren 

und bis zum Ende dieser Periode reichen.

Erschbpfend und unter Heranziehung zahlreicher Beispiele behandelt Ament 

die Stellung der Adelsgraber im Rahmen der Reihengraberfriedhbfe und die 

Frage der Adelsbestattungen an Kirchen (S. 130—163). Die Lage der reichen 

Graber offenbar im Zentrum eines groBeren Friedhofs um die Flomborner 

Kirche und ihre Vorganger spricht sehr fur eine vielleicht 2 bis 3 Generationen 

benutzte adlige Familiengrabstatte. Verf. mochte hier auf Grund einer 764/67 

erwahnten Kirche, aber auch wegen der topographischen Lage auf einer flachen 

hochwasserfreien Erhebung, und der Stelle des Fiirstengrabes unter der Krypta 

eines spateren sicher vorromanischen Baues eine ununterbrochene Tradition 

annehmen. Naheliegend ist es, hier eine spatere christliche Memoria anzuneh- 

men, aber noch nicht ein Stiftergrab zu einer Kirche, wie sie dann in spatmero- 

wingischer Zeit haufiger auftreten. Die Flomborner Adelsgraber nehmen im 

Reihengraberfeld ein bestimmtes Areal ein, von dem, wie andere Beispiele zei- 

gen, die Belegung des Friedhofs ihren Ausgang nahm (S. 144 ff.). In beschei- 

denerem Rahmen ist dieser Vorgang in einem neu entdeckten Friedhof bei 

Newel im Trierer Land zu beobachten (Trierer Zeitschr. 33, 1970, 95), wo sich 

um ein reicheres Manner- und Frauengrab u. a. mit cloisonnierten Ohrringen 

und goldenem Fingerring (1. Halfte 6. Jahrhundert) in fortlaufender Belegung 

auBerst reiche Waffengraber gruppieren. Ob hier die Griinderfamilie einem 

reichen Bauern- oder Kriegergeschlecht angehorte, ist allerdings nicht zu ent- 

scheiden.

Ein direkter siedlungsgeschichtlicher Zusammenhang der romischen zur fruh- 

mittelalterlichen Besiedlung ist nicht nachweisbar (S. 151—156, 164 ff.). Es ist 

aber auffallend, daB sich gerade reichere Graber in Rheinhessen wie Flon

heim, Planig, Bretzenheim und Kempten in der Nahe rbmischer Kastellorte 

befinden, die sicher auch die Vblkerwanderungszeit tiberlebt hatten oder aber 

an alten schon rbmerzeitlichen Wegen und StraBen wie Eichloch, Selzen oder 

Eich (S. 154, Abb. 18). Der Hinweis Aments, daB Adelsgraber der friihen Mero- 

wingerzeit sich gerade in den Grenzgebieten des spatrbmischen Imperiums am 

Rhein (Xanten, Wiesbaden-Erbenheim, Basel), aber auch an der Donau (Bar

bing bei Regensburg, Straubing) haufen, ist jedenfalls bemerkenswert. Ahn- 

lich ist ja auch die Situation im Trierer Land.

Historisch gesehen scheint sich hier ein Besiedlungsvorgang widerzuspiegeln, 

der in Rheinhessen nach dem Sieg Chlodwigs uber die Alamannen mit einer 

ersten Niederlassung fuhrender frankischer Familien in der Nachbarschaft ehe- 

mals romischer Zentren begann (S. 164 ff. u. Beilage 2). Es ist auch bezeichnend, 

daB sich gerade in diesen Landstrichen inmitten einer Schicht von -heim-Na- 

men zahlreiche vorgermanische Ortsnamen erhalten haben (S. 166 f.). Wenn 

auch die Uberlieferung nicht so weit zuriick zu belegen ist, wird man doch 

ihr Fortleben der in den Kastellorten gebliebenen Bevolkerung zuschreiben 

kbnnen.
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Interessant ist der Versuch des Vert., den in Flonheim vorauszusetzenden 

frankischen Adelssitz mit der schriftlichen Uberlieferung des Mittelalters in 

Verbindung zu bringen (S. 168 IT.). Die um 764 erwahnte Kirche gehbrt zu 

den friihesten Schenkungen an das Kloster Lorsch (Abb. 20). Spater ist der 

Besitzer derselben St. Maximin in Trier. 1181 besteht hier das Stift St. Marien, 

gegriindet durch den Nahegaugrafen Emich II. und dann auch die Grablege 

dieser Familie. Im Mittelalter war Flonheim auch der Sitz eines Landkapitels 

und sicherlich schon vor der Jahrtausendwende der Mittelpunkt eines Seel- 

sorgebezirkes (Abb. 21, S. 177). 1098 nennt sich Emich „comes de Vlanheim“. 

Es muB hier also ein Sitz der Grafen bestanden haben. Eine Burg liegt 

auBerhalb der Ortsbefestigung (Beilage 1) und westlich der Kirche ein alter 

fester Hof. Die Hinweise auf eine groBere Grundherrschaft sind also deutlich. 

Dieser alte Hof konnte am ehesten als der Sitz des frankischen Adelsgeschlechts 

angenommen werden, das um die Kirche bestattete (S. 173 f.). Ob die spateren 

Emichonen direkte Nachfahren dieses Geschlechts waren, ist allerdings nicht 

zu belegen. Der spatere Nahegau der Emichonen ist erst eine jungere Griin- 

dung. Flonheim gehorte urspriinglich zum Wormsgau.

Die Bedeutung und Stellung des Flonheimer frankischen Adelsgeschlechts 

bleibt also unklar. Da in unmittelbarer Nachbarschaft in Planig und Eichloch 

ahnliche reiche Graber vorkommen, wird man sich mit der Feststellung be- 

gniigen miissen, daB hier Adelsschichten mit reichem Grundbesitz lebten. Von 

ihnen diirfte dann die weitere Besiedlung des Landes ausgegangen sein.

Mit der kritischen Vorlage des archaologischen Materials und der histori- 

schen Quellen liber Flonheim und dem Versuch ihrer Auswertung ist H. Ament 

eine Arbeit gelungen, die zur weiteren Erforschung der frankischen Besied- 

lungsgeschichte eine Fulle von Anregungen bietet und ihre Benutzung unent- 

behrlich macht.

Siegfried Gollub

R. Brulet, Catalogue du materiel merovingien conserve au 

Musee Archeologique de Charleroi. Repertoires Archeologi- 

ques, Ser. B. Bd. V, 1970, 200 Seiten, 107 Abb., 16 Taf.

Der sehr sorgfaltig angelegte Katalog behandelt das bekanntgewordene und 

erhaltene Fundmaterial aus frankischen Friedhbfen im Sambre-Maas-Gebiet, das 

im Museum Charleroi heute aufbewahrt wird. Es handelt sich um 15 Friedhbfe 

(vgl. Karte auf S. 167), die auch schon von H. Roosens aufgefiihrt wurden (De 

Merovingische Begraafplaatsen in Belgie, 1949), in der Hauptsache im Hennegau 

gelegen. Nur vier von ihnen bieten auBer zahlreichen Einzelfunden auch ge- 

schlossene Grabfunde: Boussu-lez-Walcourt (11 Graber), Hantes-Wiheries (118 

Graber), Stree (89 Graber) und La Buissiere (16 Graber). Von den iibrigen Fund- 

orten liegen nur Funde ohne Zusammenhang vor. Alle sind aber in Zeichnung 

oder Foto wiedergegeben mit eingehender Beschreibung. AuBerdem sind fur 

jeden Fundplatz eine Lagebeschreibung sowie Fundumstande und Publikationen 

angefuhrt. Lediglich zum Fundort Fleurus, von dem allein eine bisher seltene 

Randschiisselform mit Radchenverzierung stammt (S. 163 und Abb. 105, 7), gibt 

es keinerlei Angaben. Wahrscheinlich handelt es sich um den schon von F. Petri


