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gend hallstattischen Scherbenmaterial. Beim Vergleich mit den gleichzeitigen 

Nachbargebieten werden enge Beziehungen zum Hagenauer Forst und zum 

siiddeutschen Oberrheintal sowie eine scharfe Abgrenzung gegen das Hunsruck- 

gebiet hervorgehoben.

In der jiingeren Latenekultur tritt wieder die unterschiedliche Entwicklung 

der beiden Regionalgruppen in Erscheinung. E. glaubt, eine altere, jiingere 

und jiingste Phase zu erkennen. Die altere fehlt im Bergland, die jiingste im 

Rheintal. Dies wird dahingehend interpretiert, dah mit dem Eindringen der 

Romer der Lateneeinflufi im Rheintal jah endet, wahrend im Bergland eine 

allmahliche Angleichung an die neue Zivilisation erfolgt und im jiingsten Sta

dium provinzialromisches mit latenezeitlichem Gut in geschlossenen Inventaren 

vorkommt. Die Berglandgruppe stimmt in den keramischen Formen sehr stark 

mit dem Hunsriickgebiet iiberein, weshalb sie von E. zum treverischen Stam- 

mesgebiet gerechnet wird.

Der Bestattungsbrauch ist einheitlich, es gibt vorwiegend Brandflachgraber. 

Manner- und Frauengraber lassen sich unterscheiden. Beliebt ist auch die Sitte 

von Speisebeigaben. Da kein einziges Graberfeld vollstandig ausgegraben ist 

und systematische Forschungen noch ausstehen, bleibt vieles im Dunkeln. Das 

gilt vor allem auch fur die chronologischen Vorstellungen des Verfassers, so 

zum Beispiel wenn er seinen alteren Abschnitt des Jiingeren Latene an den 

Miinzfund vom Fufie des Limberg anlehnt (Vergrabungszeit 42 v. Chr.).

Nennenswerte Vorziige des Buches, wie die ausfiihrliche Charakteristik des 

Fundmaterials und die bildliche Wiedergabe aller gesicherten, geschlossenen 

Grabinventare, werden durch einige Versaumnisse stark gemindert. So wird 

dem Leser infolge Fehlens eines Fundkatalogs die Mbglichkeit der Nachpriifung 

wichtiger Tatsachen genommen. Die ersatzweise beigegebenen Fundlisten sind 

keine Hilfe fiir denjenigen, der mit dem angebotenen Stoff weiterarbeiten will. 

Uber die Art der Einzelfunde kann man sich nicht orientieren. Eine Zusammen- 

ziehung der Fundortverzeichnisse (Liste 1—5), erganzt durch etwas ausfiihr- 

lichere Sachangaben und die wichtigsten Literaturzitate, hatte miihelos eine Art 

Kurzkatalog ergeben, die der Benutzbarkeit des Buches zugute kommen wiirde. 

Auch der Kartenteil laJBt manche Frage often, vor allem bleiben die sich an- 

bietenden Chancen der Illustrierung fiir die Ergebnisse der kulturgeschicht- 

lichen und siedlungsarchaologischen Auswertungen ungenutzt. Beispielsweise 

hatten in den Karten 6—8 die Hiigel- und Flachgrabfunde sowie Einzel- und 

Siedlungsfunde getrennt signiert werden miissen. Bei der in diese Arbeit inve- 

stierten Miihe wiirde es sich lohnen, das Versaumte bei Gelegenheit nachzuholen.

Reinhard Schindler

F. Pauly, Siedlung und P f a r r o r g a n i s a t i o n im alten Erz- 

bistum Trier. Das Landkapitel Merzig. Veroffentlichungen des Bistums- 

archivs Trier, Bd. 15, Trier 1967, Selbstverlag des Bistumsarchivs Trier, 208 S., 

3 Karten.

In der Reihe der Untersuchungen fiber die Siedlungs- und Pfarrorganisation 

im alten Erzbistum Trier sind die bisher erschienenen Bande liber die Landkapitel
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Kaimt — Zell, Piesport, Boppard und Ochtendung, Kyllburg — Bitburg und 

Wadrill nunmehr um den fiinften Band mit dem Landkapitel Merzig erweitert 

worden. Ich benutze die Gelegenheit der Rezension, die Aufmerksamkeit der 

Siedlungsarchaologen und Friihgeschichtsforscher auf diese wichtige Publika- 

tionsreihe zu lenken, die wegen ihrer wohlfundierten Materialbasis den Spaten- 

forschern ein ebenso wichtiges Kompendium zu werden verspricht, wie dem 

Historiker, Kirchengeschichtler und Heimatforscher. Wo findet man schon in so 

geschlossener Form zuverlassige Angaben uber die Patrozinien, uber die oft 

sehr bewegte Entwicklung der Pfarrorganisation nebst damit zusammenhan- 

genden Grenzfragen und all dies immer wieder in Beziehung gebracht zu den 

siedlungsgeschichtlichen und besitzrechtlichen allgemeinen Verhaltnissen. Das 

ernsthafte Bemuhen des Verfassers, in alien Einzelfallen die friihchristlichen 

und merowingisch-frankischen Ausgangspositionen der Entwicklung herauszu- 

arbeiten und uber der Vielzahl der sorgsam herauspraparierten Einzelfalle die 

groBen landschaftlichen Zusammenhange nicht zu vergessen, offnet der Archao- 

logie manche Ansatzpunkte fur neue Untersuchungen. Wo die historischen Quel- 

len widersprechend oder allzu schweigsam sind, iiberrascht Verfasser mit seiner 

Gabe zu kiihnen Kombinationen, ohne die es bei einer solchen Materie keinen 

Fortschritt gibt.

Im ersten Abschnitt des vorliegenden Buches erfolgt zum Zwecke der ge- 

nauen Differenzierung von Pfarrer- und Filialkirchen bzw. freien Kapellen 

eine Gegeniiberstellung und Interpretation der Taxa generalis von 1330 und der 

Mettlacher Wallfahrtsliste von 1222. Ein zweiter Abschnitt fiihrt den Leser in 

die Besiedlungsverhaltnisse des Landkapitels in rbmischer und frankischer Zeit 

ein. Das Problem der friihmittelalterlichen Ortsnamenformen (vor allem der 

-ingen-Namen) und ihr Verhaltnis zu den nachgewiesenen Bodenfunden steht 

dabei im Vordergrund. Es folgen in den Abschnitten 3—5 zusammenfassende 

Ubersichten uber die Patrozinien, uber die Anfange des Christentums und uber 

das Reichsgut im Landkapitel Merzig. Abschnitt 6—9 enthalt, nach regionalen 

Untergruppen geordnet, alle wissenswerten Angaben uber die einzelnen Kirchen 

und Kirchorte, jeweils unter Beriicksichtigung aller historischen, archaolo- 

gischen, namenskundlichen u. a. Fakten. In einem SchluBkapitel werden die Un- 

tersuchungsergebnisse fur die beiden Landkapitel Wadrill und Merzig zusam- 

mengefaBt, Quellen- und Literaturverzeichnisse sowie drei Ubersichtskarten er- 

ganzen den Textteil.

In der Zusammenfassung werden als Kerngebiete der altesten Pfarrorgani- 

sationen die Bezirke alter kbniglicher Grundherrschaften und die Bezirke der 

Grundherrschaften des merowingischen Hochadels einander gegeniibergestellt, 

ein in den Einzugsgebieten der beriihmten Kloster Theley und Mettlach bzw. in 

der Landregion der Kbnigshbfe Volklingen und Merzig hochst lehrreiches Unter- 

fangen. Die auf Seite 191 beigegebene Karte der Urpfarrei Tholey ist auf- 

schluBreich und sehr zu begriiBen. Zu einer Reihe von Einzelfragen wird man 

von Fall zu Fall aus archaologischer Sicht Stellung nehmen miissen. Hier mbchte 

ich mich auf einige Punkte beschranken.

Die Paulysche Version von der Entwicklung der Kirchen in und um Mettlach 

halte ich fur bedeutsam, fast mbchte ich sagen aufregend. Schafft sie doch 

manche Schwierigkeiten aus dem Wege, die mir bei den von M. Klewitz im

18*
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Abteigelande durchgeftihrten Kirchengrabungen uniiberbruckbar schienen. Das 

bisher am Platz der Abteikirche lokalisierte Oratorium zu Ehren des heiligen 

Dionysius, von Liutwin am Ruheplatz einer Jagd errichtet, wird unter aus- 

fiihrlicher Begriindung nach St. Gangolf verlegt (Patrozinienwechsel vermutlich 

10.—12. Jahrhundert). Im Abteigelande waren demnach nur die gleichfalls von 

Liutwin gegriindeten zwei Kirchen, das Oratorium des heiligen Petrus und die 

Basilika der Muttergottes zu suchen. St. Gangolf liegt tibrigens nicht auf dem 

Bergkamm, sondern unterhalb des markanten Bergriickens innerhalb der Saar- 

schleife. Die Burgkirche St. Martin ist meines Erachtens zu weit bstlich lokali- 

siert (siehe Karte Seite 83). Obzwar erwahnt wird, dah sie auBerhalb von 

Montclair gelegen habe, so wird sie doch dicht neben dem Platz der jetzigen 

Burgruine zu suchen sein. Verfasser laht es im Hinblick auf den Crutisiumstein 

als zweifelhaft erscheinen, dah der inschriftlich bezeugte Ortsname Contiomagus 

auf Pachten zu beziehen ist. Die Vicani von Contiomagus konnten, wie er meint, 

mit ihrem religidsen Anliegen von aufierhalb gekommen sein. Bei den Leuten 

von Crutisium handelt es sich ausdriicklich um coloni, bei denen von Contio

magus um vicani. Es ist unwahrscheinlich, im Umkreis des romischen Pachten 

einen zweiten vicus anzunehmen, die nachsten vici im Saarland sind Saar- 

briicken und der Vareswald bei Tholey. Die Maximinuskirche in Pachten wird 

nach dem Patrozinium „mit guten Grunden“ auf merowingische Zeit zuriick- 

gefiihrt. Das sei hier keineswegs bestritten. Jedoch sollte man beriicksichtigen, 

dab ein friihchristlicher Kultbau auch in rbmischer Zeit nicht auszuschliefien ist, 

zumal bei den Ausgrabungen 1962 unweit siidlich der Pfarrkirche zu dem be- 

kannten Ursusstein ein zweites christlich-rdmisches Grabsteinfragment hinzu- 

gekommen ist. Merowingerfunde des 5. Jahrhunderts sind in Pachten bisher 

nicht bekannt, aber die rbmische Besiedlung reicht nach den Ausgrabungsbe- 

funden in der AchtstraBe bis in dieses Saeculum.

Ob sich tibrigens das bei der ehemaligen Propsteikirche in Mettlach (Gelande 

der katholischen Schule) nachgewiesene frankische Graberfeld bis in die Gegend 

der St.-Peters-Kirche erstreckte, ist fragwiirdig. Die bei den Ausgrabungen 

von K. Kirsch 1963 freigelegten Graber enthielten keine Beigaben und stammen 

dem Typ nach aus nachfrankischer Zeit.

Viel Aufmerksamkeit wird man kiinftig einigen Orten mit friihen Patro- 

zinien zuwenden miissen, die auherhalb der geschlossenen frankischen Sied- 

lungsgebiete liegen und bisher noch keinerlei Fundgut aus der frilhmittel- 

alterlichen Periode geliefert haben.

Reinhard Schindler


