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Sammelfund von spatromischem Bronze* 

gerat bei Filzen (Kr. Bernkastel).

Stidlich Filzen am oberen nbrdlichen Rande 

des Pinnerttales warden im Januar ds. Js. bei 

Erweiterung eines Weinberges in einem groBen 

bauchigen rbmischen Bronzekessel, der auf 

einem eisernen Rost in einer Aschenschicht 

stand, folgende Gegenstande gefunden: Die 

Reste von 3 kleineren Kesseln ahnlicherForm 

wie der groBe und ebenfalls aus Bronzeblech, 

davon einer mit senkrecht gestellten dreieckigen 

Henkeldsen (Henkel fehlt), Teile eines blecher- 

nen Topfes, der nur aus Flicken besteht, 

2 Bronzeplatten mit niedrigem senkrechtem 

Rand, Reste einer Schale nach Art unserer 

Kuchenformen aus dunnem Bronzeblech, Reste 

einesBeckens mit AusguB und Halbdeckel, 

ferner zwei Boden von gleichen oder ahnlichen 

GefaBen, 4 S e i h e r an langem Stiel nebst den da- 

zu gehbrigen gleichgestalteten Kellen oder 

Kasserollen (z. T. nur in Resten vorhanden), diese 

alle aus Bronze. SchlieBlich aus Eisen 1 Ham- 

merbeil, 1 Dengelhammer und 1 Dengeleisen. 

Sowie endlich: aus weichem Sandstein 4 wetz- 

stabformige Steine.

Der Fund, der leider schlecht erhalten ist, 

konnte fur das Provinzialmuseum erworben 

werden. Seine Verbffentlichung soil demnachst 

erfolgen; aber schon jetzt kann auf die enge Ver- 

wandtschaft mit zwei weiteren Sammelfunden 

hingewiesen werden: dem von Rheinzabern 

im Museum zu Speier1) und dem von Wald- 
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Wenn es dem Deutschen recht wohl wird, 

dann gibt es fur ihn, wenn nicht gesellschaft- 

liche Fesseln ihn hemmen, nur eine Sprache, 

das ist der Dialekt. Das Rheinland weist 

deren eine ganze Anzahl auf, den rheinfran- 

kischen, den moselfrankischen, ripuarischen, 

sudniederfrankischen und kleverlandischen8). 

Eine noch heute gelaufige Vorstellung ver- 

bindet mit diesen Dialekten eine uralte Zu- 

sammengehbrigkeit der Menschen, welche sie 

sprechen. Man hat in den Dialektgrenzen, 

welche die Rheinlande durchziehen, immer 

wieder alte Stammesgrenzen wiederfwden 

wollen, und ihre Entstehung aus der Nieder- 

lassung verschiedenartiger germanischer 

Stamme wahrend der Vblkerwanderung in der 

Rheinprovinz herzuleiten gesucht. Einen guten 

Teil des alten Gebietes des Kurstaates Trier 

zu beiden Seiten der Mosel bezeichnet man 

des gemeinsamen Dialektes wegen als das 

moselfrankische Gebiet. So suchte man seit 

langer Zeit, da es einen moselfrankischen Stamm 

nicht gegeben hat, nach dem oder den Stammen,

kir ch in den staatl. Sammlungen in Karlsruhe2 3 *). 

Trier. P. Steiner.

Ein Schatzfund rom. Munzen bei Faha.

Am 21. Marz d. Js. wurde beim Herrichten 

eines Zufahrtsweges zu einem Steinbruch im 

Gemeindewald bei der Leukbriicke zwischen 

Faha (Kr. Saarburg) und Weiten unter einem 

gesprengten Felsblock in den Bruchstiicken 

eines sog. Honigtopfes (Urceus) ein Haufenvon 

Bronzemiinzen (697 Stuck), zum grbBten Teil 

Sesterzen von Trajan und Hadrian (diese stark 

abgegriffen) bis Commodus gefunden und dem 

Provinzialmuseum abgeliefert. Da die Munzen 

noch nicht durchgereinigt und erst zum Teil 

bestimmt sind, so muB alles weitere der beab- 

sichtigten Verbffentlichung vorbehalten bleiben. 

Soviel steht aber jetzt schon fest, daB die Ver- 

grabungszeit in die friihe Zeit des Kaisers 

Septimius Severus fallt, wie ein Sesterz vom 

Jahre 193 (= Coh. 275) beweist. Und das fiihrt 

uns in die Zeit der Kampfe des Clodius Albinus 

gegen Sept. Severus und der obsidio (= Blockade), 

von der die Volksgemeinde der Treverer durch 

das Eingreifen der 22. Legion erlbst wurde 

laut Inschrift von einem Ehrendenkmal, das 

die Trierer jener Legion in Mainz, ihrer Garni- 

son, zum Dank im Jahre 197 errichteten (CIL 

XIII 6800). Die damaligen unsicheren Zustande 

werden wohl der AnlaB zu der Vergrabung 

dieses Sparpfennigs gewesen sein.

Trier. P, Steiner.

welche dieses Gebiet in der Vblkerwanderung 

besetzten. Man hat an Ripuarier, an Chatten, 

welche aus dem Lahntal kamen, an eine Mischung 

von Ripuarierh und Alamannen gedacht. Die 

hier kurz angedeutete Auffassung ist durch 

den stetig fortschreitenden Sprachatlas des 

deutschen Reiches ins Wanken geraten. Es 

ergab sich, daB die gedachten Dialektgrenzen 

zum guten Teil mit den Grenzen spatmittel- 

alterlicher und jungerer Territorien zusammen- 

fallen, und daft die politische Grenzgebunden- 

heit der Vater der Dialekte ist, daB diese also 

Jahrhunderte nach der Vblkerwanderung sich 

herausgebildet haben. Damit war auch die 

alte Stammestheorie ins Wanken geraten. 

Steinbach zieht aus diesen neueren For- 

schungsergebnissen die Folgerungen. Das 

Hauptergebnis seiner Untersuchungenformuliert 

erS. 122 ff. also: ,,Derwestgermanische Kultur- 

kreis, aus dem das deutsche Volkstum er- 

wachsen ist, war nach dem AbschluB der 

Wanderungen und noch jahrhundertelang bis 

zum Ausgang desMittelalters weniger scharf 

gegliedert als in der Folgezeit. Und die 

lokalen Unterschiede, die nachweislich vor

handen waren, beruhten weniger auf mitge-

*) Westd. Ztschr. I. 1882 S. 469 mit Taf. VII u. VIII (Harster).

2) Wagner, Fundstatten und Funde I, 1908 S. 203(1. mit Abb. 150 —152. — Zur Zeit- 

bestimmung von Bronzegerat dieser Art vgl. Kossinna in den ,,Nachrichten uber deutsche 

Altertumsfunde”, 14. Jahrg., 1903, S. 53 — 59.

3) Vergl. die sprachgeographischen Karten in ,,Geschichtlicher Hand-Atlas d. Rheinprovinz”.

Hrsgg. von Aubin u. Niessen, Kbln-Bonn 1926, Nr. 52 ff.
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brachten innergermanischen Gegensatzen, als 

auf dem unterschiedlichen Mischungsverhaltnis 

mit vorgefundener Bevolkerung einerseits und 

der landschaftsbedingten Einlagerung in die 

groBen Verkehrsstrbmungen und Kulturzusam- 

menhange andererseits. Die deutschen Stamme 

sind das Ergebnis der deutschen Geschichte 

auf deutschem Boden, kurz gesagt: sie sind 

geschichtlichgewordeneEinheiten. DasPrimare 

bei der Stammesbildung nach der Verwirrung 

der Wanderungsperiode sind nicht die in ge- 

schlossenen Gruppen mitgebrachten ras- 

sischen und ethnischen Unterschiede der ger- 

manischen Bevolkerung, nicht die angeborene 

undin friiherer Zeit erworbene Eigenart,sondern 

der landschaftliche und politische Partikularis- 

mus gewesen. Erst in Anlehnung an die 

landschaftliche, verkehrswirtschaft- 

liche, politische und kirchliche Gliede- 

rung sind die Kulturraume gestaltet 

worden, die uns heute als Stammes- 

gebilde erscheinen.“ So beruht die Ein- 

heitlichkeit, welche heute das Moselgebiet (ein 

guter Teil der die Mosel begleitenden Eifel- 

landschaft und das Hunsriickgebiet) aufweist, 

sodaB man auf dem Gebiet der Sprache von 

einem mosellandischen Dialekt spricht, nicht 

auf alter in die Wanderungszeit zuriickreichen- 

der gemeinsamer Stammeszugehbrigkeit, son- 

dern diese Einheitlichkeit von Sprache, Sitte 

usw. ist erst auf Grund der Landschaft, ihres 

Verkehrs und der Zusammenfassung der Land

schaft im Verbande des Trierer Kurstaates in 

jahrhundertelangem Werden seit der Vblker- 

wanderung erwachsen. Ebensowenig wie die 

Dialekte sind die Ortsnamen auf -ingen, -heim, 

-weiler geeignet, alte Stamme der Vblker- 

wanderungszeit zu erweisen, vielmehr sind es 

die geschlossenen Landschaftsraume, 

welche einheitliche Ortsnamengruppen bilden. 

Kulturelle Zusammenhange haben eine einheit

liche Ortsnamengebung ausreifen lassen, wie 

sie dialektgeographische Zonen und Raume 

geschaffen haben. Dichtigkeit derselben Orts- 

namenbildung dort, wo ein einheitlicher Raum 

vorliegt (-ingen in Luxemburg), Einbriiche an- 

derer Ortsnamenbildung dort, wo Straiten in 

die Landschaftsraume miinden! An der alten 

EifelstraBe reichen die heim- Orte bis in die 

Gegend von Priim, wahrend von Siiden her 

bis in dieselbe Gegend die -ingen-Orte vor- 

dringen. Bei Priim stoBen Trierer und Kolner 

Raum aufeinander (S. 65ff.). Wenn beziiglich 

der Zuweisung der heim- und -ingen-Orte- an 

Siedler germanischer Abkunft Ubereinstimmung 

besteht, so sind die Weiler-Orte umstritten. 

Aus der Fiille ihrer geschichtlichen Datierungs- 

versuche heben sich zwei besonders durchihren 

Gegensatz hervor. Die einen lassen die aus 

der Zusammensetzung mit villare gebildeten 

Ortsbenennungen noch in rbmischer Zeit er- 

folgen trotz des germanischen Bestimmungs- 

wortes, indem sie darauf hinweisen, daB es 

im Ausgange der Rbmerzeit Mode gewesen sei, 

sich germanische Namen beizulegen. Andere 

sehen in dem Bestimmungsworte echt-e Ger- 

manen und legen die Entstehung der Weiler- 

orte in die merowingische Zeit. Der letzteren 

Auffassung schliefit sich der Verfasser mit guten 

Griinden an In der eigenartigen Zusammen

setzung der Weilernamen — sie zeigen in dem 

germanischen Personennamen statt der ger

manischen Genitivendung -es Oder -en ge- 

wissermaBen als Bindevokal ein -e, -i, -o — 

sieht er ein Produkt der merowingischen 

Mischkultur, wie sie schon bei Gregor von 

Tours in der Literatur, in der Kunst in der Ver- 

schmelzung germanischer und romanischer 

Elemente vor uns steht. Zur Nachpriifung der 

vorgetragenen Ansicht diirfte essich empfehlen, 

die kirchlichen Patrozinien der Weilerorte ein- 

mal zusammenzustellen. Wie diese ihrerseits 

geeignet erscheinen, die Ansicht des Verfassers 

zu stiitzen, so darf umgekehrt die Erforschung 

der fortschreitenden Christianisierung von dem 

festen Ansatz des Verfassers aus eine dankens- 

werte Forderung erwarten. Die Ausbreitung 

der Weilerorte bezeugt eine grbBer'e G.emein- 

schaftskultur der obern Schichten des das alte 

Gallien und Teile des rechten Rheinufers um- 

fassenden Merowingerreiches, als wir bisher 

angenommen haben. Wir finden die Weilerorte 

nicht bios im heutigen linksrheinischen Gebiete, 

sondern in ganz Nordfrankreich bis zur Loire, 

im Schwarzwald und in Mittelfranken bis nach 

Thiiringen hinein, wahrend Sachsen ausfallt. 

Die starkere Anteilnahme Siidwestdeutschlands 

und Mittelfrankens bis nach Thiiringen an der 

merowingischen Kultur ist aber eine fest- 

stehende Tatsache. Die Folgerung des Ver

fassers fur die deutsch - franzbsische Sprach- 

grenze ist von grbBter Bedeutung.

Nicht schon in den Stiirmen der Vblker- 

wanderung ist diese, wie von bedeutenden 

Historikern immer wieder Dietrich Schafer 

betont hat, entstanden, viel weiter, als die 

heutige Sprachgrenze zeigt, sind die Germanen 

in jenen Tagen nach Westen vorgedrungen; 

die Herausbildung der heutigen Sprachgrenze 

ist vielmehr durch die ZerreiBung der mehr 

odei’ minder einheitlichen merowingischen 

Kultur imGefoIge desHeranreifens einer 

deutschen und franzbsischen ausge- 

pragter Eigenart erfolgt. Sie stellt die 

klare Grenzlinie zweier groBer Kulturzentren 

dar, die nach der Verwirrung der Volker- 

wanderung sich immer scharfer gegeneinander 

abgesetzt haben. — Nur die Grundzuge des 

neuen Buches konnten hier angedeutet werden; 

seinen ganzen Reichtum — auf die eingehende, 

fur unser engeres Heimatgebiet wertvolle 

Behandlung der verschiedenen Haustypen sei 

hier noch hingewiesen — vermag dieses kurze 

Referat nicht auszuschbpfen. Doch wird das 

Gesagte geniigen, um zu zeigen, ein wie auf- 

riittelndes Werk uns geschenkt ist. Nicht bloB 

die Erforschung der Entstehung des deutschen 

Staates, sondern die deutsche Volkskunde, 

insbesondere die rheinische Heimatkunde wird 

aus ihm reichen Gewinn ziehen. Kein ernster 

Heimatforscher wird an ihm voriibergehen 

durfen. Die Arbeit werden ihm die dem Buche 

beigegebenen Abbildungen und zahlreichen 

Karten erleichtern.

Trier. G. Kentenich.


